
sr. n. C h e m i s c h e s  1,19' M-1I1/IT-Wiss. Teil: V i X d i l i kJ) V U U V  *23, O ktober.
8,655 -  090.
Teclm. Teil:

8 . 0 4 1 - TOS. Z e n t r a l b l a t t .
Ifollsiändjges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie.

Unter Mitwirkung des .

V erein s D eu tsch er  C hem iker
keranegegeben von der . '  \

D e u t s c h e n  C h e m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  §?|

R ed ak tion : Prof. D r. A. Hesse. ^:5 „
Stellvertr. Redakteure Prof. Dr. L. Spiegel und Dr. M, Pflücke. 

B erlin  W. 10, Sigismundstraße 4.

Ständige M itarbeiter: Dr. P . A le x a n d e r  in Charlottenbnrg. —  Dr. B is t e e  in 
Berlin. —  Dr. X. B lo c h  in Aken a. Elbe. —  Dr. P. B oh in sx i in Berlin. —  Dr.
G. Buogk in Konstanz (Bodensee). —  Dr. H. B usch in Frankfurt a. M. —  Prof. 
Dr. A. Byk in Charlottenburg. —  Prof. Dr. H. D itz  in  Prag. —  Dr. F. D ü ste r -  
behn in Heidelberg. —  Dr, E. F ö r s te s  in Berlin. —  Dr. F onrobkbt in W ies, 
baden. —  Dr. A. F ran z in Berlin. —  Dr. C. Grimme in  Hamburg. —  Dr. E. 
Gboschitpp in Berlin. —  Dr. G ü n th er  in Charlottenbnrg.—  Dr, M. Guggenheim  
in Basel. —  Dr. H a b to g h  in Spandau. —  > Dr. F. H ö h n  in Berlin. —  Dr. H.
Jost in Berlin. —  Dr. Elise Jung in Stuttgart-Cannstatt. —  Dr. M. Kempe

in Rehbriicke, —  R. Lauffm ann  in Freiberg i. Sa. —  R. E. Liesegang
in Frankfurt a. M. —  Reg.-Rat Dr. Mai in Berlin. —  Dr. Manz in Charlotten,
bürg. —  Prof. Dr. J . Meyer in Breslau. —  D ipl.-Ing. E. Neidhardt in Wiesdorf, 
Niederrhein. —  Prof. Dr. Th . P osneb in Greifswald. —  Prof. Dr. B. P rager in 
Berlin! —  Dr. Raumstedt in Chemnitz, Sachsen. ■—  Dr. A. Reclairk in Miltitz 
b. Leipzig. —  Fr  Richter in Berlin. —  Prof. Dr. 0 .  Riksser in Frankfurt a. M. 
Prof. Dr. P , B ona in Berlin, —  P r. Theod. Rosenthal in Merseburg. —  Dr. J. 
Rüttle in Bentheim (Hannover). —  Dr. F. Scharf in L eipzig.—  Dr. P. Schmidt 
in Charlottenburg. —  Dr. H. Schönff-ld in Berlin-Wilmersdorf, —  Dr, W. Scheoth 
in Dresden-A. —  Prof. Dr. Kabl Schwalbe in Eberswalde. —  Dr, A. Sonn 
in Königsberg in Pr. —  Dr. A. Splittgerbeb in Mannheim-Neu-Ostheim. —  Dr. H. 
Steikhobst in Merseburg. —  Prof. Dr. R. Stelznkr in Berlin. —  Geh. Reg.-Rat 
Dr. K. Sütern in Berlin-Lichterfelde. —  Dr. J. \  olhard in Leipzig-Möckern. 
—  D ipl.-Ing. W ecke in  Bernburg, —  Dr. C. Zahn in KieL —  Prof. Dr. j , 

von Zawddzki in Dublany.

90. Jahrgang [6. Folge, i. Jahrgang.]
1 9 1 9 .

Wöchentlich eine Nummer. Jährlich 4 Baude. Abonnementepreis pro Halbjahr 40 M.

Jeder Band enthält eine systematische Übersicht, für jedes Halbjahr werden Sach- nnd Namen- 
register beigegeben, die den Schluß von Bd. H  nnd Bd. IV bilden.

K om m issionsverlag von  H. F r l e d l ä n d e r  & S o h n  tu Berlin. j

ESF“ Inhaltsverzeichnis dieses Heftes umstehend, "IKs



W i s s e i Y S O i " i a f t l i c l T . © r  T e i l

S p ä th  (E.), Eduard Lippmann 655.
S te r n  (Oj) und V o lm e r  (M.), Sind die Ab- 

weichnngen der Atomgewichte von der 
Ganzrahligkeit durch Xsotopieerklärbar?655,

L ö f f le r  (W.) und S p i r o  (K.), Wasserstoff- 
n. Ilydrosylionengleielsgewiekt in Lsgg, 658.

S t e t t b a c h e r  (A.), Sprengwirkung u. ehem. 
Konstitution bei hochbrisanteu Nitrokor- 
pern 656.

B e n n n e w ü z  (K.) und W in te r n i t z  (P.), 
Verdampfungsvorgang 657.

B. Anorganische Chemie.
R u f f  (O.), Flüchtigkeit 658,
B r u n i  (G.) und A m a d o r i (M.), Existenz 

von Polythiochloriden in Legg. von Schwefel 
in  Schwefelchlorür 660,

C o l l in a  (H.), Konstitution nnd Struktur eines 
Stickstoffatoms 661. .

J o a n n i s  (A.), Eigenschaften der sauren Phos
phate 661.

J e f f r i e s  (Z.) und A le x a n d e r  (J.), Metalle 
und Legierungen vom kolloidchem, Stand
punkt 661.

F o r c r a n d  (R. de) und T a b o u r y  (F.), Die 
von den Jodiden des N a, Rb und Cs ge
bildeten Sulfone 661.

H u g h e s  lW.), Rk. zwischen Natriumchlorid- 
lösung und metallischem Magnesium 661.

M erio a  (P. D.), Physikai. Eigenschaften des 
Kupfers und die Faktoren, durch welche 
sie beeinflußt werden. 3. Mitt. 662.

F u c h s  {P.), Thallium-Zinn-Legierungen 662,
D ie te r l e  (R.), Magnet. Messungen an Eisen- 

Vanadiam - LegieraDgen m it Hilfe eines 
hochcmpfindlicheu astatischen Torsions- 
magnetometers 662.

K ry  n i tz k y  (A. I.), Zersetzung von Metallen 
663.

C. M ineralogische und geologische Chemie.

R in n e  (F.), Zum Feinbau isomorpher Stoffe 
663. .

T o s tin f in n  (C.), Der oder das Kaolin 664,

D, Organisch# Chemie.

A d am s (R.) und V o o rh c e s  (V.), Organisch- 
chemische Reagenzien. 4, Mitt. Alkyl
jodide 664.

S w a r ts  (F.), Einw. von Phenylmagncsium- 
bromid anf Polyhalogenderivate des Äthaos 
665.

E ic o n , Einw. von Mononatriumacetylen auf 
die Jodide einiger primärer Alkohole mit 
verzweigter Kette 667.

Q u y o t (J.) und S im o n  (L.-J.), Einw. der 
Wärme aut die Methylsulfate der Alkalien 
und Erdalkalien 667. — Einw. von Di- 
mytbylsnlfat auf die Sulfate der Alkalien 
nnd Erdalkalien 668.

A. Allgemeine und physikalische Chemie. P r in g s h e im  (H.) u. M a g n u s  (H.), Acety 
gehalt des Lignins 668.

C h a v a n n e  (G.) u, S im o n  (L. J.), Flöchtij 
gesättigte, acyclischc oder cyclische Kohiei 
Wasserstoffe, die in den Petroleumessenz« 
enthalten sind 669.

L a n g lo is  (G.), Synthese des BenzyUdenaei 
tous 670.

V a v o n  und F a i l l e b i n ,  Hydrierung vo 
Piperonalketon und DipiperonalkeUm 67!

In g o id  (C. K.) und T h o r p e  (J. F .), Bldj 
und Beständigkeit von Spiroverbb. 2. Mit 
Vom Cyelohrxau abgeleitete Spiroverbl 
m it Brückenbindung 671.

S a b a t i e r  (P.), M a iih e  (A.) und G a u d io  
(G.), Einw von feia verteilten Metalle 
auf Pinendämpfe 676.

L é g e r  (E.), Zur Kenntnis des Cinchonidii 
677.

W e in h a g e n  (A. B,), Zur Muscarinfragi 
i .  Mitt. Zur Kenntnis der Plutiudoppe 
salze einiger Basen 077.

W in te rg te in  (E.), Über das Vicin 678.
E d ib a c b e r  (S.), Farbeureaktion der Eiweifi 

körper 678.
S ö re n s e n  (S. P. L.), C h r i s t ia n s e n  (J. A, 

H ö y ru p  (M.ï, G o ld s o h m id t  (S.) un 
P a i i t z s c h  (S.), Proteinstudien. 5. Mit' 
Osmot. Druck der Eieralbuminlösuugen 678

S a lk o w s k i  (E.) und S a lk o w a k i (H.), An 
teil der Benzolderivv. und des Benzol 
kohlenstoffs am Elweißmolekiil 678.

N e ls o n - G e r h a r d t  (M.), Über Salmin 679
L ü e r s  (H.), Identilät von Hordein u c  

Bynin 680. ’

E. Biochemie.

1. P f ia n z e n o h e m ie .
G e r tz  (0.), Laboratarinmsteohn. und mikro 

ehem. Mitteilungen. 3. Mitt. Über krystalit 
siereude Blattpigmeute von Heraclenmartei 
und von StrobiUnthes Diirianus 680.

V e i tc h  iF . P.) und R o g e rs  (J, S.), Ameri 
kan. Sumach: Ein wertvoller Gerb- um 
Farbstoff 681.

H ć ri es ey (H.), Konservierung des oxydieren 
den Ferments bei den Pilzen 681.

G r e v i l l iu s  (A. Y.), Zur Mikroskopie de 
Schilfmehls (Arundo pbragmites L.l 681

2 .P fla n z e n p _ h y s Io lo g ie . B a k te r io lo g ie
S ta e h e l in  (M.), Rolle der Oxalsäure in dei 

Pflanze. Enzymat. Abbau des Oxalatiom 
681.

B o k o rn y  (T.), Über die Hefenenzyme 681
S e h e n k l in g  (O.), Erfrieren der Pflanzen 682
S c h w e d e  (R ), Keimlings Verhältnisse dei 

Neaselsamen 682,
T s u j i  (T.), Einw. ultravioletter Strahlen au 

Zuckerrohr, Ananas nnd Bananen in Ha 
wai 682,



H o l x w o H e i
ailcr Nummern, spez. 5 a. 3, sowie Holz- 
woll- n.SiTohseile liefert billigst u. prompt
H .  G e r h a r d t ,  Eiiringsdorf bei Weimar.

C a r l  A .  S u h l m a n n  

Hamburg / Ä i  

T e c h n is c h e  u n d  
m e d iz in is c h e  Ö le, 

g e ru c h lo s e  V a s e lin ö le ,  
V a s e lin e . m

D r . W I L H .  A .  D Y  E S

s u c h t  V e r b i n d u n g e n  m i t  C h e m i k e r n  d e r  W is s e n s c h a f t  

u n d  d e r  P r a x is ,

die eigene V e r f a h r e n  und K e n n t n i s s e  au sgenu tz t sehen m öchten .

Bcrtln-WUmersdorf Fernsprecher:
Landhausstr. 47 pt. ■ (40tö UIlland 20, 28.

Chemisches ........ . . . . . ,
B er ich te  u. and.eheraischeZeiteehriften, 
ältere Jahrgänge u. Reiben kauft stets 
Otto T hurm , D resd en , A . 1. (ssi)

Z a  k a u f e n  g e s u c h t e

Vanillin
Cum arin
Heliotropin
W einsteinsäure
C itronensäure
B orsäure, Borax
Vaselinöl
Klauenöl
L e i n ö l ,  Z ü m t iii
Nelkenöl
Ptefferm inzöl
Citronenöl
Pom m eranzenöl
Atlnerlsche ö le
Chem ikalien
P araifin
C eres in
B ienenw achs
Schellack  (452}

A .  H ä r i n g ,  E l b e r f e l d
Chemikalien, Chemische Produkte 

Telefon 816 Jägerhotstr. 1 Gegr. 1897

Keine Geruchsbelästigung mehr!

„System Som m er“  bietet Gewähr für

rauchfreie Lack- und Firnis-Rüchen sowie B e
seitigung aller lästigen Fabrikations - Dämpfe

Von Behörden empfohlen (*80)

Einrichtung kompl. Lack- und Firnissiedereien
Lieferung sämtlicher Bedarfsartikel 
Man verlange illustrierten Katalog

Heinrich C. Sommer Nachfolger,
D ü s s e l d o r f  I I S



I n h a l t ,

W i s s e n s o h a f i l i o h e r  T e i l

S p ä th  (G.), Eduard Lippmann 655.
S te r n  (O,) und V o lm e r  (II.), Sind die Ab

weichungen der Atomgewichte von der 
Ganzzshligkeit durch Isotopieerklärbar?655,

L ö f f le r  (W.) und S p i r o  (K.), Wasserstoff- 
u. Hydroxylionengltichgewicbt in Lsgg. 656.

S t e t t b a c h e r  (A.), Sprengwirkung u. ehem. 
Konstitution bei hochbrisauten Nitrokör- 
pern 656.

B e n n n e w itz  (K.) und W in te r n i t z  (P.), 
Verdampfungsvorgang 657.

ß. Anorganische Chemie.
B u f f  (O.), Flüchtigkeit 658.
B r u n i  (G.) und A m a d o r i  (M.), Existeuz 

von Polythiochioriden in Lsgg. von Schwefel 
in  Schwefeiohlorur 660.

C o l l in s  (H.), Konstitution und Struktur eines 
Stickrtoffatoms 681. .

J p a n n l s  (A.), Eigenschaften der sauren Phos
phate 661.

J e f f r i e s  (Z.) und A le x a n d e r  (J.), Metalle 
und Legierungen vom koUoidchem. Stand
punkt 661.

F o r c r a n d  (R. de) und T a b o n r y  (F.), Die 
von den Jodiden des N a. Rb und Cs ge
bildeten Sulfone 661.

H u g h e s  (W.), Rk. zwischen Natriumchlorid
lösung und metallischem Magnesium 661.

M e rie a  (P .D .), Physika!. Eigenschaften des 
Kupfers und die Faktoren, durch welche 
sie beeinflußt werden. 3. Mitt. 662.

F u c h s  (P.), Thallium-Ziun-Legierungen 662.
D ie te r l e  (R.), Magnet. Messungen an Eisen- 

Vanadium - Legierungen mit Hilfe eines 
hoehempfiüdliehen astatischen Torsions
magnetometers 662.

K r y n i tz k y  (A. I.), Zersetzuug von Metallen 
663.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
R in n e  (F.), Zum Feinbau isomorpher Stoffe 

663. '
T o s tm s n n  (C.), Der oder das Kaolin 664.

D. Organische Chemie.
A d a m s (R.) und V o o rh e e s  (V.), Organisch- 

chemische Reagenzien. 4. Mitt. Alkyl
jodide 664.

S w a r ts  (F.), Einw. von Phenylmagnesiutn- 
brornid auf Polyhalogeuderivate des Äthaua 
665.

P ic o n , Einw. von Mononatriumacetylen auf 
die Jodide einiger primärer Alkohole mit 
verzweigter Kette 667.

G n y o t (J.) und S im o n  (L.-J.), Einw. der 
Wärme auf die Methylsolfate der Alkalien 
und KrdalkaBen 687, —  Eiuw. von Pi- 
mytbylsuifat auf die Sulfate der Alkalien 
und Erdalkalien 688.

A. Allgemeine und physikalische Chemie. P r in g s h e im  (H.) u. M a g n u s (H.), Acetyl- 
gehalt des Lignins 668.

C h a v a n n e  (G.) u. S im o n  (L. J,), Flüchtige 
gesättigte, acyclischc oder cyclische Kohlen. 
Wasserstoffe, die iu den Petroleumessenzeu 
enthalten sind 669.

L a n g lo is  (G.), Synthese des ßeuzyiideuace- 
toos 6Ï0 .

Y a v o n  nnd F a i i l e b i n ,  Hydrierung von 
Piperonalketon und Diplperonalkctou 670,

In g o ld  (C. K.) und T h o r p e  (J. F .), Bldg. 
und Beständigkeit von Spiroverbb. 2. Mitt. 
Vom Cyelohexan abgeleitete Spiroverbb. 
m it Brückenbinduug 671.

S a b a t i e r  (P.), M a ilh e  (A.) und G a u d io u  
(G.), Eii.w von fein verteilten Metallen 
auf Pineudämpfc 676.

L é g e r  (E.), Zur Kenntnis des Cinchonidins 
677.

W e iu h a g e n  (A. B.), Zur Muacarinfrage. 
1. Mitt. Zur Kenntnis der Platiudoppel- 
salze einiger Hasen 677.

W in te r s te in  (E.), Ober dss Vicin 678,
E d lb a c h e r  fS.), Farbenreaktioa der Eiweiß

körper 678.
S ö re n se n  (S. P. L.), C h r i s t ia n s e n  (J . A.), 

H ö y ru p  (M j, G o ld s c h m id t  (S.) und 
P a l i t z s c h  (S.), Proteinstudien. 5. Mitt. 
Osmot. Droek der Eieraibuminlösnngen 078,

S a lk o w s k i (E.) und S a lk o w s k i  (H.), An
teil der Benzolderivv. und des Benzol
kohlenstoffs am Eiweißinnlekül 678.

N e ls o n - G e r h a r d t  (M.), Über Salmin 879,,
L ü e r s  (II.), Identität von Hordein uod 

Bynin 680- '

E. Biochemie.

1. P f la n z e u e h e m ie .
G e r tz  (0.), Laboratoriumstcchn. und rnikro- 

chem. Mitteilungen. 3. Mitt. Über krystalti- 
sierende Blattpigmente von Heracleumarten 
und von StrubiUnthea Diirianus 680.

V e i tc h  (F. P.) und R o g e rs  (J. S.), Amerl- 
kan. Sitmach : Ein wertvoller Gerb- und 
Farbstoff 631.

H é r i s s e y  (H.), Konservierung des oxydieren
den Ferments bei den Pilzen 681.

G r e v i l l iu s  (A, Y.), Zur Mikroskopie des 
Sehilfmehts (Arundo phragmites L.) 681.

2 .P f la n z e n p h y s io lo g ie ,  B a k te r io lo g ie .
S ta e h e l in  (ü .), Rolle der Oxalsäure in der 

Pflanze. Enzymat. Abbau des Oxalations 
681.

B o k o rn y  (T.), Über die Hefeaenzyme 681.
S c h e n k l in g  (0-), Erfrieren der Pflanzen 682.
S c h w e d e  (R ), Keimungs Verhältnisse der 

Newelsamen 682.
T s u j i  (T.), Einw. ultravioletter Strahlen auf 

Zuckerrohr, Ananas und Bananen in Ha- 
wai 682.



H o l z w o l l e !
aller Nummern, spez. 5 n. 3, sowie Holz- 
w oll- n .S troliselle  liefert billigst u. prompt

H. G e rh a rd t, Ehringsdorf bei Weimar.

C a r l  A »  ü u h i m a n n

dorferweg i iS Hamburg

T e c h n is c h e  u n d  
m e d iz in is c h e  Öle, 

g e ru c h lo s e  V a s e lin ö le ,  
V a s e lin e . M

D r . W I L H .  A .  D Y  E S

s u c h t  V e r b i n d u n g e n  m it  C h e m i k e r n  d e r  W is s e n s c h a f t  

u n d  d e r  P r a x is ,

die eigene Verfahren und Kenntnisse ausgenutzt sehen möchten.

Berlin-Wilmersdorf _ Fernsprecher:
Landbausslr. 47 pt. ‘ (4GÖ) Uhland 20, 23.

Keine

flämpie - Kondensations - Anlage
„ S y s t e m  S o m m e r “  bietet Gewähr fiir

rauchfreie Lack- und Firnis-Küchen sowie Be
seitigung alier listigen Fabrikations - Dampfs

Von Behörden empfohlen

Einrichtung kompl. Lack- und Firnissiedereien
Lieferung sämtlicher Bedarfsartikel 
Man verlange illustrierten Katalog

Heinrich C. Sommer Hachfolger,
Geruchsbeiästigung mehr! D ü s s e l d o r f  1 1 6

Chemisches Z e n tr a ls t ,
B e r i c h t s  u. and. chemische Zeitschriften, 
ältere Jahrgänge u. Reihen kauft stets 
O tto  T h u r m , D r e s d e n ,  A .  1. i351)

Z u  k a u f e n  g e s u c h t :

Vanillin
C um arin
Heliotropin
W einsteinsaure
C itronensSure
B orsäure , Borax
Vaselinöl
K l a u e n e i l
Leinöl, SSimtöI
N e l k e n o t
Pfelferm inzöi
Citronenöl
Pom m eranzenöl
Ä therische ö le
Chem ikalien
Baraffin
C eresin
Bienen w achs
Schellack  ¡4ö2j

A .  H a  r i n g ,  E l b e r f e l d
Chemikalien, Chemische Produkte

Telefon 81 iS Jägerhofstr, 1 Gegr. 1897

II I



N e u b e r g  (C.) und N o rd  (F. F i), Anwen
dungen der Abfangmethode auf die ßafc- 
teriengärungeu. 1, Witt, Acetaldehyd als 
Zwischenstufe bei der Vergärung von Zucker, 
Manuit und Glycerin durch ßacterium coli, 
durch Erreger der Ruhr und des Gas
brandes 682, — 2. Mitt. Festlegung der 
Aldehydstufe bei der Essiggärung 083.

N e n b e rg  (C.) und H ir s c h  (J.), Verlauf der 
alkoh. Gärung bei alksl. Rk, 2. Milt. 
Gärung mit lebender Hefe in alkal.Lsgg 683.

E u le r  (H.) und S v a n b e rg  (O,), Enzymat. 
Studien über Zuckenpaltungen 684.

G ia ja  (J.), Ruft lebende Hefe die Vergärung 
des Zuckers allein dnrcli ihre Zymase her
vor? 685.

D u r u p t ,  Unters, über die Virulenz des Para
typhus B-Bacillus 685-

G r ü tz  (0 .), Künstlich erzeugte Agglutinabi- 
lität gewöhnlicher Proteusstämme gegenüber 
Fleekfieberkraukenseren 6s5.

G ra e tz  (F.), Bakteriologisch-ätiolog. Studien 
bei der Iufluenzaepidemie von 1918 685.

C a y re l  (A.), B lutkuitur bei Grippe 086,
G e ss a rd  (C.), Klassifizierung der Pyoeyaneus- 

keime nach ihren Farbstoffen 686.
S a r to r y  (A.), Onychomycoseu durch einen 

Pilz der Gattuug Scopnlarioiwis 686.

4. T ie r p h y s io lo g ie ,
M a ig n o n  (P.) und B i e r r y , Erhaltungskost. 

Funktionelle Bedeutung der Kohlenhydrate 
656.

H onc-ainp  (F.), Z im m e rtu a n n  (H.) und 
B la n o k  (E.), Ausnutzungseerss. mit Mohn
kuchen und Waiuußkueheu 680.

B o r u t ta u  (H.), Ernährungsphysiologie von 
, der Fieis-chextrakt- und Würzeindustrie 686.

A l le r s  (R.), Stofiwechsel in der progressiven 
Paralyse 687.

L a u te n s c h lä g e r  (L.), Darst. und physiolog. 
Wrkg. eiuiger Mekonsänrederivv. 688.

S c h e re s c h e w s k y  (J.), Praktische Ergeb
nisse der Chiuin-Luespropbylaxe in  der 
Armee 689.

A c h a rd  (C ), R ib o t  (A.) nnd B in e t  (L.), 
Einw. der Organextrakte auf künstlich er
zeugte Hyperglykämie 689.

L e s c h k e  (E.), Wrkg, des Hypophysenextrak- 
tes, insbesondere eines aus dem Hypopbysen- 
hinteriappea isolierten Polypeptides-, anf 
die Harnabsonderung 089.

K o l lm a n n  (M.), Einflufi des Schilddrüsen
extraktes auf gewisse sekundäre Gesohlechts- 
eharaktere bei den Wassermolchen 689.

5. P h y s io lo g ie  u n d  P a th o lo g ie  d e r  
K ö r p e r b e s ta n d te i l e .

B r û lé  (M.) und M ay (É ), Widerstandsfähig
keit der Blutkörper in der Vene und der 
Arterie der Milz im Verlaufe des Ikterus 
durch Toluylendiamin 690,

G e r b e r ,  Lokale Behandlung der Angina und 
Gingivitis Plaut-Vincenti m it Saivarsan 690.

A b d e r h a ld e n  (E.), Fall von Bence- jonesscher 
Albuminurie 690.

M ad sen  (T.) nnd W u lf f  (O.), Einfluß der 
Temp. auf die Phagocytose 690.

B a u e r  (J.), Volumänderungen menschlicher 
Erythrocyten ln hypertou. Kochsalzlösungen 

. 690.

N a m en reg ister ,
Abderhalden, E. 690. 
Aehard, C. 689. 
Adams, Pv. 664, 
Alexander, J . 661. 
Allers, R. Or-7, 
Amadori, M, 660. 
Bauer, j .  690. 
Bennewitz, K. 657. 
Bterry 686.
Binet, L. 689, 
Blanek, E. 686. 
Bokorny, T, 681. 
Boruttau, H, 686. 
Brulfi, M. 690.
Bruni, G. 660,
Cayrel, A. 686. 
Cbavanne, G. 669, 
Christiansen, J , A. 678. 
Collins, H. 661. 
Dieterle; R. 062, 
Durupt 685. 
Edlbacher, S. 678. 
Enler, H. 084. 
Faillebin 670. 
Forcrand, R. de 661.

Fuch®, P. 662. 
Gaudion, G. 676. 
Gerber 690.
Gertz, O. 680. 
Gessard, C. 686. 
Giaja, J . 685. 
Goldschmidt. S. 678. 
Graetz, F . 685. 
Greviliius, A. Y. 681. 
Griitz, O. 685.
Guyot, J. 667. 688. 
Bérisscy, H, 681, 
Hirsch, J .  683. 
Honcamp, F, 680. 
Hôyrup, M. 678. 
Hughes, W, 661. 
Ing.ild, C. K. 671. 
Jeffries, Z. 601. 
Joannis, A, 681. 
Kollruann, M, 689. 
Kryuifzky, A. I, 663. 
l angSois, G. 670. 
Lautem-chlâger, L.688. 
Léger, E. 877, 
Lesehke, B. 689.

Löffler, W. 656. 
Lüers, H. 680. 
Madsen, T. 690. 
Magnus, H. 668. 
Maignon. F . 686. 
Mailhe, A, 676.
May, i ,  690.
Merica, P. D. 662. 
Nelson-Gerhardt, M. 

679.
Nenberg, C. 682. 683, 
Nord, F. F. 682. 683. 
Padtzscb, S. 678- 
Picon 667. 
Pringsheim, H, 668. 
Ribot, Ä. 689.
Rinne, F. 663. 
Rogers, J . S. 6S1. 
Ruff, O, 658. 
Sabatier, P. 678. 
Salkowski, E. 678. 
Saikowski, H. 678. 
Sartory, A, 688. 
Schereschewsky. J ,

. 689.

Schenkliug, O. 682. 
Schwede, R. 682. 
Simon, I.,-J .  667. 668. 

669.
Sörensen, S. P . L. 678. 
Spärh, E. 655.
Spiro, K. 656. 
Staehelin, M. 681. 
Stern, O. 655. 
Stetlbacbcr, A. 656. 
Svanberg, O. 684. 
Swarts, F . 665. 
Taboury, F. 661. 
Thorpe, J .  F . 671. 
Tostmanu, C, 664. 
Tsuji, T. 682.
Vavon 670.
Veitch, F . P. 681. 
Volmer, M. 655. 
Yoorhees, V. 664. 
Weinhagen, A. B. 677. 
W internitz, P. 657. 
Winierstein, E, 678, 
Wulff, O. 690. 
Zimmermann. H. 686.
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l e i - L ö t a r  b e i t e n
a lle r A r t  werden unter Garantie schnellstens ausgeführt. Schwefel- 
Bäurefabriken, Sulfit-, Cellulose-, Schwefelsäure Ammoniakanlagen, 
Flußsäure- und Chlorkalkfabriken usw.

Ausbleien v. Kochern, Kesseln, Bassins, Kasten, Bottichen usw.

P e te r*  M ü lle r ,  Bieilöterei, (47B)
Duisburg, Gaßlerfelderatraße 43.

Tüchtige Bleilöter stehen jederzeit, zur Verfügung.
Anfertigung von Apparaten nach Modellen, Mustern und Zeichnung, sow ie

eigene Verfahren.

A rm a tu re n  © H o m o g en e  Verbleitarig.

Dr u c k a r b e i t e n
liefert in sauberer Ausführung 

zu b illigsten  Preisen 
K. M ischer, Osterburg
(415) Buchdruckerei 

r̂riäonfraaeii Bitte ®ra*nuilcr Brijufügeti

Flaschenversand - Kartons.

Versandkartons fürdie Jndustrie. jjjf1 
faitschadirei-uKertonnagen-Wcrk ? «, J  
LCurdt5,5tendai.BismarcK5tr.21. [¿r

(476)
Kartons für Fette und Seifen.

Buchhandlung Gustav Fock, G.m.b.H., Leipzig
S c K L o s e g a s s o  7 / 0  M » r i z g r a f e n  s t r . 4 / 6

s u c h t  und e r b it t e t
Angebote vollständiger Reihen und einzelner Bände des
C h e m i s c h e n  ( f r ü h e r  P h a r m a z e u t i s c h e n )  Z e n t r a i b l a t t e s .  p u »

Franz Schmidt vorm. Schmidt & Voßberg, Berlin N 4
W Ö h l e r l a i r . 2 0  : :  : :  W e r k s i ü t t e  f ü r  G l a s p r f i z l s i o n s a r b e i i c t i

s  fiauptnormaî- 
Thcrmqmeter
Kn! orimctcr- 
Thermometcr

Spezialität:
N o r m a i - T h e r m o m e t e r

für tue
Intervalle —200 bis +075“ Cëlsxus (517)

Tiefsee-Umkipp-
Thcrsnomçter
öbcrflfichcn-
Thertaoineter

Ö U o & Q f f o S z I Z t Z

S p e c id h F d b r ik f  f r  L a b o r a t o r i u m s - B e d a r f  

L i e f e r u n g  s c h n e l l ,  p r e i s w e r t  &  g u t  - 

G r o s s e s  L a g e r  a iie r  G e r ä t e  f ü r  d a s



T e c h n i s c h e r  T e i l .
i. Analyse. Laboratorium. 

Regenerierung gebrauchter Korke 641. 
B a jd a  (J, J.), Küekflußkühler 641.
N e ise e r  (M.) u, B r a u n  (EL), Pipette iur 

bakteriolog, und serolog, Arbeiten 641. 
N a u m a n n  (R.), Best, von brennbaren Gasen 

in Gasgemischen durch Verbrennung an 
Katalysatoren 642*.

B lu n c k  (G.), Verwendung des Glycerin
ersatzes „Glyciual“ in der Mikroskopie 642, 

C o u p in  (H.), Konservierung der Schimmel
pilze und Peronosporeen in mikroskop, 
Präparaten 642,

A rn a u d (R .) , Panoptische Methode zur Fär
bung von -Blut und Parasiten in Aus
strichen 642.

N a u m a n n  (E.), Nachw. gewisser Gallert- 
strukturen bei Algen m it gewöhnlichen 
Farbstiften 643,

Metallprüfung m it Böatgenstrahlen 643.
T h  a u  (A.), Gasanalyt. App. in der englischen 

Gasindustrie 643.
A ls t in e  (E, van), Absorptionspipette 643. 
K o h n - A b r e s t  (E .). Losssier und T h u r -  

n e y ß e n ,  App. zur schnellen Unters, der 
Zimmerlnft und der schädlichen Atmo
sphären 644,

E le m e n te  u n d  a n o rg a n is c h e  
V e rb in d u n g e n ,

R o g e rs  (L. X), Best, von Kohle in Stahl 645, 
R o th s c h i ld  (S.), Best. von Feinzink und 

Zinkmetall 645.

O rg a n is c h e  S u b s ta n z e n ,
G rü n  (A .), Wichtigste Fehlerquellen der 

Acetylzahlbest. und ihre Beseitigung 645. 
R u p p  (E .), Zur Jodzahlhesiimmung der 

Fette 647.
W olff(H .), Nachweis von Methylalkohol 647. 
N e i tz e l  (F.), Quantitative Analyse der Snlfo- 

chloride aromat, Körper 647.
K l in g  (A.) n, S c h m u tz  (R.), Besi. von 

spureaweise in der Luft enthaltenem Kohlen- 
osychlorid 647.

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n . 
C z a p e k  (F.), Nachweis von Lipoiden in 

Pflanzenzelien 647- 
M a r in o  (F.), Züchtung des Tetanusbazilius 

in Ggvr. von Tuberkulin. Verf. zur Best. 
des Tubfrkuäins 648.

R i c h i e r - Q u i t t n e r  (M.), Chemische Blut- 
analyse. 2. Mitt. Vergleich zwischen Makro- 
und Mikroverfahren 648.

B eam  (W.) u. F r e a k  (G. A.), Best. kleiner 
Mengen Antimon 649.

B ic h a r d s  (P. A. E.), Nachw. und Best. von 
Cocain, Heroin uud Veronal in Leichen- 
teilen 649.

B lu m e n f e ld t  (E.), Gibt es ein charakteri
stisches weißes Blutbild bei der Lungen
tuberkulose? 650.

K lo p s to c k  (F.), lntracutaue Tuberkuliu- 
reaktion 650,

M ü l l e r  (Hermann), Pirquetreaktion bei 
Grippekranken 650.

K o c h  ([T.}, Anreichcrungsverf, der Tuberkel
bacillen im Sputum 651.

II. Allgemeine chemische Technologie.

K ip p e n b e rg e r '(C .) .  Chemische Technologie 
nnd Krieg 651.

P h i l i p  (X C.), Physikalische Chemie und 
ihre Bedeutung für die chemische und ver
wandte Industrien 651.

H e id n s c h k a  (A .), Johann Kudolf von 
Wagner 651.

M a tsch o ß  (C.), James Watt 651.
S c h rö d e r  (F .), Verf. und Vorrichtung zum 

Betriebe von Naphthaliamaschinen 651*.
K o ls h o r n  (E.), Wässerige Lsgg. 652*.
M ew es (R.), Freihaltung der bei der Gas

verflüssigung und Gastrennnng benutzten 
Gasgemische von Schmiermitteln 652*.

W U h e lm i (A.), Benutzung verflüssigter Gase 
als Betriebsmittel für Maschinen und 
App. 652*. ,

H ö h n  (E.), Zur Theorie des Trocknens und 
Dörreus 653.

S c h l in c k  (II.) & C ie., Wiederbelebung des 
unwirksam gewordenen Wasserstoffkataly- 
sators 653*.

III. Elektrotechnik.
W in te le r  (F.), Heutige industrielle Elektro

chemie 653.
K r u t in a  (R.), Elektrische Heizung in  In 

dustrie und Gewerbe 651. —  Elektrotech
nische Isoliermaterialien 653.

C h r i s t  (F .), Maschine zum Tränken der 
Ko’ulenstifte von galvati. Elektroden 653*.

H o ffm a n n  (O.) u. W o lte r  (C.), Elektrische 
Taschenlampe 654*.

H u th (E .F .)u .  W ilke(C -), K leinbatterie654*.
S iem  eu s - 8 eh  u c k e r  tw  e rk  e, Vakuumappa

rat m it mehreren, ringförmig ansgebildeten 
Anoden 654*.

H u th  (E. F.), Gitter für Vakuumröhren 6 |4* .

IV. Wasser; Abwasser.

P o s p i s c h i l  (V .), Nomograpbisclie Darst. 
einer Formel zur Berechnung von Rohr
leitungen 654.

M e in d l  (O.), Enthärtung des Brauwassers 
auf kaltem Wege 654.

H ü ls m e y e r  (C.), Ausscheidung der im Was
ser absorbierten Gase 655*.

E rü m a n  (E. L.), Trockene Deat, von Ablau
gen der Natron- oder Bulfatceliulosefabri- 
kation 655*.

V. Anorganische Industrie.

H ö lb l in g  (V.). Anorganisch-chemische Groß
industrie 655,

C o n s o l id ie r te  A lk a l i  w e rk e , Chlor- oder 
Bromwasserstoff au? freiem Chlor oder 
Brom 655**.



G ä r u n g s p H y s i o l o g i s c h e s  L a b o r a t o r i u m  
A l f r e d  J ö r g e n s e n

K o p e n h a g e n  V . F r y d e n d a ls v c j  3 0 .  D ä n e m a r k .
Pr a k t ik u m  in  C ä r u n g s p h y s io lo g ie .  M ik r o b io lo g i s c h e  
A n a ly s e n .  R e in k u lt u r e n  v o n  G ä r u n g s o r g a n is m e n .

Betr. Programm u n d  n äh erer A u sk u n ft -wende man aick an d e n  D irektor.

In unerreichter Voilhom m enheit uncfV ieffeitiffheit lie 
fern  w ir a u f G rund 3 o jäh rig er Erfahrung unfere

T if t r ir p a p ie r *  S o n d e r h e it e n
fü r  die Zw eche der Technih und anafgtifchen Chem ie. 
Beim  E in hau f achte man a u f unfere in aßen K ufiur- 
fiaaten  eingetragenen E tihetten und Schutzmarhen,

J .  L .  C a r l  E c k e l t ,  B e r l i n  W .  6 2
(133) Konstrukteur und Erbauer alt- und neuzeitlicher 

chem ischer Fabrikeinrichtungen.

i4-8’ Stiche zu Kaufen;

C h e m i s c h e s  Z e n t r a lb la t t ,
alle  Jahrgänge, e in zeln e  B ände u. vollstän d ige R eih en  zu  besten  P re isen . 
T a u s c h e  auch die letzten  18 Jahrgänge ein zeln  gegen  ä l t e r e  Jahr
gänge. A n geb ote  un ter  „ 'C h e m ie * *  B  1 4 1 4  an d ie E xp ed ition  d. B l.

I S

C h e m is c h e s  Z e n t r a l b l a t t
1897—1903, 1908 und später zu kaufen gesucht,

Angebote auch einzelner Bände erbeten unter 1139 an die Ex- 
pedition des Zentralblattes. {4 3 9

Zu kau ien  gesucht (199)
C h e m is c h e s  Z e n tr a lb la t t  1 8 9 7 — 9 8 ,  1 9 0 7  u n d  s p ä t e r .  
C h e m isc h e  B e r ic h te  1 8 9 8  u n d  s p ä t e r  in  H a ib ie d e r b a n d .
Preisangebote unter 1 4 4 0  au die Expedition, Berlin N. W. 6, Karlstraße 11.

Vit



P a s c a l  (P.) and G a r n ie r  (M.), Dicht« von 
SalpeterschwefelsäuremisehuDgen 656*.

Ö s te r r e i c h is c h e r  V e re in  f ü r  c h e m i
sc h e  u n d  m e ta l lu r g is c h e P r o d u k t io n ,  
Ammoniumbicarbonat in geruchloser, be
ständiger Form 656*.

R ie d e l  (J. D,), Hochwertige Arsenide -des 
Caleinms oder Magnesiums 656*.

P o l l i t z  (G.), Natronsnifatfabrikalion ohne 
Schwefelsäure 656.

Alter Gipssteinbruc-h 656.
G iu l in i  (Gebrüder), Alumlniumnitrid 657*.

VI, Glas, Keramik, Zement, Baustofle.

S c h i l l e r  (A.), Kopfzange zur Herstellung 
weithalsiger Glasgefäße 657*.

Z i m e r  (F.), Krystallglasuren anf Ofen- 
kacheln 657.

K r ie g e r  (B.), Trockner u. nasser Sand 657.
F le c k  (C.), Cölner Lciiu im photokeram, 

Pigmentvcrfalircn 658.
Zickzackofen 658,
H ie ls c h e r  (H.), Anfeuern des Ringofens. 

Eisen- oder Scbamottercst? 658.
T h ie m e  (H.), Ist ein Bedürfnis für hoch

wertige Konservengläser vorhanden? 658.
T a f n e r  (H.), Quarzglas im keramischen 

Laboratorium 658.
H  s e r t  i n g (K ), Verhalicn von Ultramari n 

in Zenientwsren 658.
E n d c l l  (K.), Über tonerdereiche Zemente 658.
S i lb e r  (A.), Glasieren von Asbestzement- 

platten 658*. ■— Glasieren von Asbest
zementgegenständen 659*.

P o ly s iu s  (G')f Behandlung von Kalkscbhunm 
in Brenntrommeln 659*.

K a u f fm a n n  (J.), Künstliche Steine 659*.
B ü n te  (W.) und N o r th  (W.), Dach-, Fuß

boden- und Straßenbelag 659*.
P e t r y  (W.), Steinholzfußboden auf Eisen

betondecken 659.
B ie k e  (R.) und S te g e r  (W.), Best. .der 

Elastizität von Glasuren 660.
G e ro ld  (O.), Prüfmaschinen für Zement und 

Beton 660.

VIII. Metallurgie; Metallographie;
Metallverarbeitung.

H a n a p p e  (S.), Wasehvorrichtoug mit auf- 
steigender Strömung 660*.

T o r k a r  (A.), Reduzieren und Schmelzen im 
Hochofen 660*.

K u n d t(K .), BeschickuDgsverteiler für Schacht
öfen, Gaserzenger u. dgl. 661*.

K o l l e r  (K.), Ofen zum Glühen von Metall
blöcken mittels Waitderfeuer 661*.

B o y e  (Brüder), Verhütung der Verbrennung 
der Heizkörper von elektrischen Glüh
öfen 662*.

G ro n d  (F.), Warm. anfgezogene.Eisenbereiiün- 
gen m it gehärteten Buckeln 662*.

E s c a r d  (J.), Ferrolegierungen. 2. Mitt. 662.
V e r e in ig te  H ü t te n w e r k e  B n r b a c k -  

E ic h - D ü d e l in g e n ,  W erk  D o m rn e l- 
d in g e n ,  Edelroheisen aus gewöhnlichem 
Roheisen in einem Frischofen 662*.

C o r s a l l i  (W.), Ofenanlage, insbesondere zur 
Eisen- und Stahlerzeugung 663*.

O s te n d o r f  (P.), Siemens-Martinofen m it an 
den Kopfseiten angebauten Gaserzeugern 
603*.

O b e r  a c h  ! e s i s  c h e E is e n  - I n d u s t r i e ,  ■ 
Chrom, Wolfram und Molybdän enthalten- 

| der Schneiidrehstahl mit Znsatz von Ko
balt 663*.

Prigge(.T.), AusführuugRform der Ätzmaschine 
m it einem am Boden der Ät2wanne an- 

! geordneten Gitter oder Rost 664.*.
| Coslettisieren 664.

S c h m id d in g  (W.), Erzeugung einer rost
sicheren Schicht auf Eisen u. Stahl mittels 
Phosphortäure bei Siedetcmp. 664*.

IX. Organische Präparaie.

C h e ru is c h e F a b r ik G  r ie s h e im -E le k tro n ,  
Athylidenester 684*.

D a n ie l  (A.), Gewinnung von Inutin und 
T.ävulose ans Pflanzensäfteu 665*.

G e ig y  (J, R.), Isonitrosoacetauilld . u. dessen 
Substitutioneprodd. 665*.

X. Farben; Färberei, Druckerei.

F a r b w e r k e  v o rm .M e is te r  L n c in s i tB r ü -  
n in g ,  Verwendung von Sulfosäuren 666*.

D e la n e y  (C. R.l, Wirkliche Verhältnisse der 
amerikanischen Fatbstoffindustrie 666.

S u v e rn  (K.), Neueste Patente anf dem Ge
biete der künstlichen organ. Farbstoffe 666.

B eck e  (M.), S u id a  (W.) und S a id a  (H.), 
Chinonfarbstoße 666*.

W ag n e r (H.), Analyse von Farblacken und 
Farbgemischen 667.

XI. Harze; Lacke; F irn is; Klebemittel ; Tinte.

: M erz  (V.), Harzgewinnung aus Wurzel- 
stöckeu 667.

P a u l  (L.), Kolloide Natur des KoiophoniumE 
und der Hatzseifen 667.

Verwendungsmöglichkeit der Sy-Harze in der 
Lackfabrikation und ihre Aussichten 667.

; S t e r n  (E.), Cumaronharze 667.
) ß a g g  (M.), Einfluß farbigen Lichtes auf das 

Trocknen von Lacken 667.
| A n d e s  (L.E.), Unters, einer persischenKartou- 

malerci 6C8.
Kiefer- oder Fichtcnnadelöl und seine Ver

wertung iu der -Lackindustrie 668.
V o llm a n n , Tetralin, ein neuer Terpentinöl* 

ersstz 668.
W o g rin z  (A.) u. V a r l  (P.), Ermittlung des 

Harzgehalts in Harz-Pecbpiisehungen 668.

Xli. Kautschuk; GuKapercha; Baiaia.

R e p o n y  (R.), Einvv, des Lichts auf nicht- 
vulkanisiere Kaulsehnkgemisehe 668,

R e is  (G. 8.), Einfluß der „Rotation“ auf die 
Zukunft der Kantsehukplantagen 669.

P e tc h  (T.), Brownbast 669.
L in d e t  (L.), Fabrikation von Kautschuk- 

gegenständen durch „Eintauchen“ bei Léger 
in GennevilJIers 669.

V III



Laborant
sucht S te llung  sofort oder sp tttcr iu 
Cu-, Zn-, W cissineiallegierungen- 

Untersuchungen.
Offert an die Expedition dieser Zeitung.

J u n g e r  (53i>

Anferlifl. v. Auszug, aus Patentanmeldungen, 
Wissenschaft). Zeitschriften, Patentnach- 
forschg., Bjsschaffg. in- u.'ausld. Patent
schriften, Übersetzungen (eng!, u. franz.)

übernimmt V . t -ü d k e , (4| | |  
Berlin S.W., W a t e r l o o - U f e r  7 .

tüchtigen Chemiker
als Assistenten, der sich in physiologischer 
Chemie ausbilden will. Bewerbungen sind 
an Geh. Rat. Prof. Dr. A b d e r h a ld e n ,  
Halle a. 8 . zu richten. (533)

D a s  P h y s i o l o g l s e h e l u s t f t u t  s u c h t  e in e n

Z eS LS LU LfO
a lle  c h e m is c h e  

Z e it s c h r if t e n  fü r  e in e  
F a c h b ib lio th e k .

Es - wird um ausführliches Angebot 
mit Preis usw. unter L . 1 4 2 7  an 
den Verlag dieser Zeitung ersucht.

H e r m a n n  B u d d e ,  D ü s s e l d o r f  8 9 ,

f r e i b l e i b e n d  a b z u g e b e n :  <138)

Pariserblau, Ultramarinblau, Eisenlack schwarz

— B W W — — —

EMIL PASSB1TR«
M a s c h i n e n f a b r i k  B E R L I N  N W . 2 3 .

V a k u u m  Z L  T r o c k e n a p p a r a t e
b e s t b ew ü h r te r  Kon s t ruk t i one n .

Schnellstes u. billiges Trocknen bei niedrigster Temperatur. 
Vakuum -Trocken - Schränke

für aÜ8 £>ocke.
Vakuum - Trocken -Trommeln
kontinuierlich arbeitend, dampfen Flüssig
keiten und breiartige Substanzen innerhalb 
Sekunden bei Temperaturen von ca. 45“ C 

'L bis zur Trockene eil».

Vef dampf apparate oünc Inkrustation. 0

Zylindrische Vakuumtrockner stanzen.

Staubfreie Trocknung, keine Material-Verluste. <«2>
Einrichtung kompletter chemischer und anderer Fabriken, Salinen usw. 

DaupfroasshlcBO, Luftpumpen, tapmsorsis, Kecdenaitoriii, RehBlafllnren, Eis- «ui KOhlanlasen. 

Gegen 4000 Vakuum-Trockenanlagen m it ca. 300000 qm Heizfläche geliefert.
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(WIm. Teil.)

A. A llgem eine und physikalische Chemie.

E rnst Späth, Eduard Lippmann  f .  Nachruf. (Chem.-Ztg. 43. 537. 21/8.)
Jung .

0. Stern und M. V olm er, Sind die Abweichungen der Atomgewichte von der 
Ganzsahligkeit durch Isotopie erklärbar? D ie Abweichungen der Atomgewichte von 
der Ganzzahligkeit lassen sich nach der PROUTschcn Hypothese erklären, wenn 
man entweder Maasenänderungen infolge von Euergieänderuugcn gemäß der Relativi
tätstheorie annimmt oder wenn man die Elemente als Gemische von Isotopen mit 
ganzzahligen Atomgewichten betrachtet. Die letztere Möglichkeit wird hier für 
Wasserstoff nnd Sauerstoff experimentell geprüft. Da nach R u th er fo rd  ein Atom 
aus einem positiven Kern und einer seiner Ladung entsprechenden Anzahl um 
ihn kreisenden Elektronen besteht, ist die PROUTsehe Hypothese jetzt so auf
zufassen, daß der Atomkern aus Wasserstoffkernen, positiven Elektronen und nega
tiven Elektronen besteht. Es liegt nahe, die Kerne ebenfalls in R u th erford -B oh r-  
sehcr Weise aufzufassen. Der einfachste zusammengesetzte Kern wird aus einem 
negativen und zwei positiven Elektronen bestehen. Nach außen wirkt er mit einer 
positiven Ladung, würde also einen isotopen Wasserstoffkern vom Atomgewicht 2 
darstellen, der möglicherweise dem in der Natur vorkommenden Wasserstoff bei
gemischt sein könnte. Verschiedene Gründe für und gegen diese Annahme werden 
erörtert. Bei den Versa, zur Prüfung, ob tatsächlich eine solche Beimischung eines 
Isotopen bei H , oder Oä vorhanden ist, wurde ein Strom des betreffenden Gases 
an einer Diffusionswand (Tonrohr) vorbeigeführt, wobei die Hauptmenge durch die 
Wand wegdiffundierte. Der zurückbleibendc T eil, der bei etwa vorhandener Iso
topie an dem schweren Isotopen hätte angereichert sein müssen, wurde zu W. ver
brannt, und die D. des letzteren bestimmt. Da die Molekularvolumina von Isotopen 
gleich, und ihre Mol.-Geww. verschieden sind, so sind auch die DD. verschieden. 
Man müßte also bei Isotopie W. von etwas höherer D. als die n. erhalten. Unter 
den Versnchsbcdingungen muß, wie eingehend gezeigt wird, falls Wasserstoff, bezw. 
Sauerstoff isotop ist, :W. von um 0,042°/,, bezw. 0,018°/, höherer D. erhalten werden, 
als das natürliche W. besitzt. Die Gase wurden aus U-förmigen Elektrolyseuren 
entwickelt, die in 110 Voltleitung hintereinander geschaltet waren. Die Wrkg. von 
Tonrohren als Diffusionseinrichtungen erwies sich bei der Prüfung mit HO ,-G e
mischen als ungenügend, ebensowenig führte Thermodiffusion zum Ziel. Der Grund 
für die schlechte Wirkungsweise klärte sich dahin auf, daß zwar die an der po
rösen Wand anliegenden Gasschichten zunächst mit dem schweren Bestandteil 
angereichert wurden, dann aber mangels Durchmischung mit dem übrigen Gase 
sich ein stationärer Zustand einstellte, bei dem die Zus. des hinausdiffundierenden 
Gemisches dieselbe ist, wie die des nachgelieferten. Es muß also für gute Durch
mischung der angereicherten mit der übrigen Gasmenge gesorgt werden. Dies 
wurde erreicht, indem Vff. das Gas statt in das Vakuum in ein anderes Gas diffun
dieren ließen. Dabei findet durch die Rückdiffusion des anderen Gases eine starke 
Rührung statt. Als zweites Gas wurde Wasscrdampf benutzt, weil dieser sich
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leicht wieder entfernen läßt. Da die Herst. von 1 ccm W . bei H . 4 Stdn., bei 0 8 
8 Stdu. dauerte, mußte die D.-Best. an kleinen Mengen ausgeführt werden, um die 
Veras, nicht allzusehr auszudehnen. Zur Erzielung einer großen Genauigkeit wurde 
eine Differentialmethode benutzt. Eine N ernstbcIip Mikro wage befand sich dabei 
unter W . Das Pyknometer war eine Glaskugel von etwa 5 ccm Inhalt, die au 
zwei gegenüberliegenden Stellen in offene Capillaren von etwa 0,3 mm lichter 
Weite überging. Das mit W. gefüllte Pyknometer wurde tariert, dann mit dem 
zu untersuchenden W . gefüllt und die Einstellungen verglichen. D ie Vorteile der 
Methode vor der gewöhnlichen Pyknometermethode sind folgende: Durch das 
Wägen unter W. ist die Belastung der W age gering, daher kann ihre Empfind
lichkeit sehr hoch getrieben werden. Die Temp. braucht nur annähernd gemessen 
zu werden. Bei der Füllung des Pyknometers fällt die Einstellung auf eine Marke 
weg. Schließlich wird der sonst durch Wasserhäute bedingte.Wägefehler vermieden. 
Der H a wurde auf den 30. Teil diffundiert. D ie D . des gewöhnlichen Lcitfähig- 
keitswassers und des etwa isotopen W. stimmen auf 0,6 ■ 10~<o/o überein. Bei 
Isotopic des Wasserstoffs hätte die D. des W . um 4,2* 10 20/0 größer sein müssen. 
Der Effekt beträgt also höchstens '/T00 des zu erwartenden. Demnach kann als 
erwiesen gelten, daß Wasserstoff nicht merklich isotop ist. Der Vers. mit 0„ ergab, 
daß die T). des gewonnenen W. auf 1 * 10 40/0 mR Ger des gewöhnlichen W. 
übereinstimmte. Da der Oa ebenfalls auf */,<, diffundiert worden ist, so hätte die
D. des W. um l.S -10 ao/o höher sein müssen. Der gefundene Effekt ist also 
kleiner als ’/iso Ges zu erwartenden. Würde man aunebmen, daß die H , bezw. 
O-lsotopen nicht um eine, sondern um mehrere Kernmaßeinheiten verschieden sind, 
so hätten die zu erwartenden Effekte noch größer sein müssen. Es ist also be
wiesen, daß bei Annahme der PßOUTschen H ypothese  die Abweichungen der 
Atomgewichte von der Ganzzahligkeit nicht durch Isotopie zu erklären sind. (Ann. 
der PhyBik [4] 59. 225—38. 4/7. [7/1.] Berlin, Physikalisch chemisches Institut der 
Univ.) Byk.

W . L öffler  und K. Spiro, Über Wasserstoff'- und Hydroxylionengleichgeuncht 
in Lösungen. I. Mitteilung. In den meisten Fll. des tierischen Organismus be
steht die gleiche Rk., die ungefähr beim Neutralitätspunkt liegt. Im Verlaufe einer 
Unters., die feststellen sollte, inwieweit an Kolloidlsgg. gemachte Erfahrungen sich 
auf Krystalloidlsgg. übertragen lassen, sind Vff- zu einer einfachen Demonstration 
gekommen, daß neben chemischen Faktoren auch physikalisch■ chemische bei der 
Neutralitätsregulierung in  Krystalloidlsgg. eine Rolle spielen können. Eine Ände
rung in der Rk. einer F l. durch Adsorption läßt sich leicht zeigen. Es gelingt 
leicht mit allen als Moderatoren verwendeten Lsgg., eine Änderung der Rk. heim 
Schütteln mit Tierkohle nachzuweisen, z. B. nicht mit Phosphaten, wohl aber bei 
Citraten und Boraten. Aus den mit sek. Na-Citrat und alkal. Borsäurelsg. an- 
gestellten Verss. folgte, daß die mit Tierkohle geschüttelten sauren Citratlsgg. einen 
geringeren Säuregrad aufweisen, während die mit Tierkohle geschüttelten Borsäure- 
Isgg. nach dem Schütteln saurer waren. Die Adsorption durch den neutralen 
Körper diente also dazu, die Fl. dem NeutraliBationepunkte zuzuführen. (Helv. 
eliim. Acta 2.417—19.1/7. [3/C.] Basel, Lab. der Med. Univ.-Klinik.) S ch ö n fe ld .

A lfred  Stettbacher, Sprengwirkung und chemische Konstitution bei hoch- 
brisanten Nitrokörpern. In einem früheren Aufsatze (Ztschr. f. d. ges. Schieß- u. 
Sprengstoffwesen 13. 22511’.; C. 1919. I. 691) wies Vf. auf das sprunghafte An
wachsen der Detonationsgeschwindigkeit hin, das mit steigender Benzolnitrierung zu 
außerordentlichen Brisanzerscheinungeu führt. Die Experiment albe weise hierfür 
werden nun in Photographien von angesprengten Eisenplatten nachträglich ge-



1 9 1 0 .  III. A . A l l g e m e i n e  u n d  p h y s i k a l i s c h e  C h e m ie . '  0 5 7

bracht. Zur vergleichenden, bildlichen Darstellung kommen die Wirkungen von 
Tetryl und Pikrinsäure, Tetranitranilin und Trinitrophenylmethylnitramin, Trinitro- 
methylnitraminophenyl u. Trinitrodimcthyldinitraminbenzol. (Ztschr. f. d. ges. Sehieß-
u. SprengstoiFwesen 14. 220—22. 1/7. 1919.) Zaun.

Kurt Bennewitz, Über den Verdampfungsvorgang. D ie kinetischen Ableitungen 
der Dampfdruckformel machen im allgemeinen die Annahme, daß die Zahl der 
aus einem gesättigten Dampf auf das Kondensat auftreffenden Moleküle gleich der 
Zahl der von diesem absorbierten ist, d. li., daß im allgemeinen keine Reflexion 
solcher Moleküle eintritt. Vf versucht die experimentelle Bestätigung dieser An
nahme. D ie Unters, wurde in Gemeinschaft mit P. Winternitz ausgeführt. Die 
Anzahl nc der pro Zeit- und Flächeneinheit emittierten Moleküle des Kondensats 
läßt sich messen, wenn es gelingt, die emittierten Moleküle sofort aufzufangen, bevor 
sie wieder auf die emittierende Fläche zurückgeworfen werden können. Man hat 
dann die absol. Verdainpfuugsgeschwindigkeit ins Vakuum zu bestimmen. Am besten 
geht man dabei so vor, daß man dem zu verdampfenden Körper einer bestimmten 
Temp. einen zweiten im Vakuum gegenüberstellt, dessen Temp. so niedrig ist, daß 
er selber keinen meßbaren Dampf aussendet, sondern alle auftreffenden Moleküle 
auf sich kondensiert. Der Abstand beider muß so klein gewählt werden, daß er 
wesentlich unterhalb der freien Weglänge des betreffenden Dampfes liegt, um Zu
sammenstöße möglichst zu vermeiden. Bei dem Druck von 0,01 mm hat die freie 
Weglänge eine Größenordnung von etwa 7 mm. Die Messungen der Vff. erstreckten 
sich auf Druckgrößen von der Ordnung 0,001 mm, während der Abstand der beiden 
Körper etwa 3 mm betrug. Eine Gefahr in dieser Hinsicht war also nicht zu be
fürchten. Des weiteren kam der Umstand in Betracht, daß das sehr große Tem
peraturgefälle von mehreren Hundert Grad auf der Strecke von 3 mm die Tem
peraturmessung an der Oberfläche des verdampfenden Körpers in Frage stellt. 
Alle möglicherweise auftreteuden Fehler haben die Tendenz «, zu klein erscheinen 
zu lassen. D ie Aufnahmebehälter für die den Dampf emittierenden Körper wurden 
verschieden ausgeführt, je  nachdem das feste Cd oder das fl. Hg verwandt wurde. 
Als absorbierender Gegenkörper wurde die Außenfläche eines Glaskolben verwandt; 
er dient zur Aufnahme fl. Luft. Zur Herst. des Vakuums diente Holzkohle mit fl. 
Luft. Die zu Anfang der Verss. spiegelnd abgedrehte Cd-Fläehe zeigte nach be
endigtem Vers., d. h. nach 30—180 Minuten, krystallinisches Gefüge bei glatter 
Oberfläche. Der Gegenkörper fand sich mit einem Cd-Spiegel versehen vor. Eine 
Dampfdrncktabelle wurde Für Cd mit Hilfe einiger vorliegender Daten über die 
Verdampfungswärme berechnet. Bei den ersten Verss. ergab sich der Emissions
koeffizient 17 statt 1, wie man cs bei vollständiger Absorption durch die Glasfläche 
erwarten sollte, von 7io—,/joo- Als Grund hierfür wurde schließlich die Behand
lung der Cd-Oberfläche gefunden. Zum Abdrehen derselben müssen Spezialstähle 
verwandt werden, die durch Erhitzen von allen Fett- und Ölresten befreit sind. 
Dabei wurden die Werte von r\ merklich größer und stiegen bis zu 0,65. Die 
noch vorhandene Abweichung gegen 1 schiebt Vf. auf die Unreinheit der Cd- 
Fläche , die er nicht beseitigen konnte- Er ging deshalb zu Hg über, dessen 
Reinigung sich leichter ausführen läßt. Doch konnte dieses nur in fl Form ver
wendet werden, da der Dampfdruck des festen Hg viel zu klein ist. Durch Reinigung 
ließen sich bei Hg in der Tat die Werte von ij bis auf 1 steigern. Eine Hg-Ober
fläche von 3 qcm verdampft in 5 Stdn. etwa 1 g ins Vakuum, n. ¿zwar bei Zimmer
temperatur. Die Verdampfung unter Atmosphärendruck ist in dieser Zeit nicht 
meßbar.

Um zu einer D a m p f d r u c k f o r m e l  auf kinetischer Grundlage zu kommen, 
benötigt man außer dem Befund, daß 7/ gleich 1 ist, noch die dynamische Ableitung

48*
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von »it. Vf. macht mit P la n c k  die Annahme, daß eine Emission mir eintritt, wenn 
die Sehwingungsenergie ein gewisses ganzes Vielfaches de3 Energiequantums h v  ge
worden ist. Es wird dabei die einfache Energieverteilnng von E in ste in  ange
nommen. Der bei P la n c k  noch offen gelassene Begriff der Zuhörigkeit zur 
Oberfläche ergibt sich durch eine sehr naheliegende Betrachtung, so daß nicht 
nur ein der Emission proportionaler Ausdruck, sondern », selbst erhalten wird. 
Der Querschnitt, die wirksame Oberfläche des Moleküls, wird gleich der Projektion' 
des Flächenmittels gesetzt, das es auf seiner pseudocyclischen Bahn in einer 
Schwingungsdauer umschreibt, auf die als Ebene gedachte Grenze (Oberfläche) des 
Körpers, wobei das Molekül selbst als ausdehnungslos angesehen wird. Es wird 
so eine Dampfdruckgleichung für hohe Temp. erhalten, die mit einer früher von 
S te r n  (Physikal. Ztschr. 14. 659; C. 1913. II. 1016) aufgestellten identisch ist. 
Vf. prüft, ob seine Grundanschauungen auch die Ableitung einer Formel für tiefere 
Tempp. gestatten, bei denen man in das Gebiet der Quanten übergeht. Dabei 
wird eine der Quantentheorie entsprechende Temperaturkorrektion berücksichtigt. 
Doch ist die. Ableitung nicht allgemein, da das Spektrum der »/-Werte nicht be
achtet ist. In der Dampfdruckformel tritt oine chemische Konstante auf, die etwa 
um 0,196 von den Messungen an Hg und A abweicht, während einige andere 
Theorien zu wesentlich größeren Abweichungen führen. Dies spricht für Existenz 
der Nullpunktsenergic, wenn Vf. auch nicht gerade einen stärkten Beweis darin 
sieht. Aus der Definition der bei der Verdampfung wirksamen Fläche können 
Schlüsse auf die Schichtzahl und Schiehtdicke der Grenzschicht gezogen werden. 
Beide ergeben sich in erster Näherung proportional der absol. Temp. Aus der 
Theorie ist im Umfang ihrer Bewährung zu schließen, daß jeder feste oder fl. 
materielle Körper in bezug auf materielle Strahlung als schwarz wirkt, d. h., daß 
er jedes Gasmolekül, das ihn trifft, absorbiert. Ein Gas oder Dampf kann bei 
Ggw. fester oder fl. Körper nur existieren bei gleichzeitiger Anwesenheit seines 
Kondensates, wenn man diesen Begriff auf Mengen sehr kleiner Schiehtdicke aus- 
dchnt. Der Druck eines übersättigten Dampfes, d. li. eines Gases, ist gleichzeitig 
der Dampfdruck des Kondensates bei gegebener Temp. und Schichtdicke. Der 
Dampfdruck ist also im allgemeinen nicht mehr eine Funktion der Temp. allein, 
sondern wird dies erst dann, wenn die Existenz des Kondensates in einer Mindest
dicke thermodynamisch möglich wird. Von Bedeutung wird diese Erweiterung 
überall da, wo es sich um dynamische Erscheinungen handelt, z. B. bei der äußeren 
Gasreibung, bei der dynamischen Dampfdruckmessung, ferner für die Theorie der 
Absorption und der Capillarität. (Ann. der Physik [4] 59. 193—224. 4/7. [27/4.] 
Charlottenburg.) B yk.

B. Anorganische Chemie.

Otto Ruff, Über die Flüchtigkeit. Die Fluoride, Chloride, Hydride, Nitride u. 
Oxyde der Elemente sind jetzt in der Hauptsache bekannt, und man kennt auch 
eine ausreichende Anzahl von FF. u. Kpp,, um eine theoretische Unters, über die 
Beziehung zwischen Flüchtigkeit und Konstitution anzustellen. Hinsichtlich der 
Zahl und Mannigfaltigkeit der flüchtigen Verbb. stehen diejenigen des F an erster 
Stelle, ihnen folgen die des H, des CI, dann des 0  u. zuletzt de3 N. Als leicht
flüchtig werden d[e etwa bis zu 100° siedenden Verbb. betrachtet. Bei den Fluoriden 
fallen die gewaltigen Unterschiede in der Flüchtigkeit der einzelnen Metallverbb. 
auf. Leichtflüchtige Fluoride werden nur bei möglichst voller Entw. der durch 
die Gruppennummer bestimmten Valenzzahlen gefunden. Der Übergang von den 
leichter zu den schwerer flüchtigen Fluoriden vollzieht sich sprunghaft, so daß man
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in der gewöhnlichen Darst. des periodischen Systems rechts von BeF,, AlFg, T iF„  
SnF.„ BiF, eine Grenzlinie ziehen kann, eine Linie, die in der Hauptsache mit 
derjenigen zusammenfällt, welche man zwischen den Metallen und Metalloiden zu 
ziehen pflegt. Soweit man neben den höchsten Fluorierungsstufen auch niedrigere 
kennt, z. B. OsF4, UF4, W F4, VF„ sind sie mit Ausnahme deB PFS weniger flüchtig. 
Reste positiver Valenz scheinen also die Flüchtigkeit der Fluoridmoleküle erheblich 
zu beeinträchtigen, eine möglichst volle Belastung mit negativer sie zu begünstigen. 
Die Valeuzbestätigung zwischen verschiedenen Elementen wird dabei ausschließlich 
polar als Elektrovalenz betrachtet. Von der Flüchtigkeit der Chloride läßt sich 
ähnliches sagen wie von der der Fluoride. Die Zahl der leicht flüchtigen Chlo
ride ist aber verhältnismäßig klein, und der Übergang von den leichter flüchtigen 
zu den schwerer flüchtigen weniger unvermittelt. Wo der H, wie in den Metall
hydriden als das negative Element auftritt, sind seine Verbb. schwer flüchtig. Die 
Grenzlinie für die leicht flüchtigen Hydride fällt mit der für die Metalle, Metalloide 
zusammen, liegt also da, wo die polaren Unterschiede mit dem H fast verschwinden. 
Der Übergang von den leicht flüchtigen Verbb. des 0  und des N zu den schwer 
flüchtigen ist meist unvermittelt u. besonders auffällig vom CO, zum B ,0 3 u. SiO„ 
sowie vom (CN), zu BN u. Si,N4 oder vom Ns zum PN. Von C, Si, P , S u. Br sind leicht 
flüchtige Verbb. mit positiveren Elementen, abgesehen von denjenigen mit H, nicht 
mehr bekannt. Nennt man das gewöhnlich in der Einzahl vorhandene meist posi
tive und nur dem H gegenüber negative* Atom im Molekül einer flüchtigen Verb. 
erster Ordnung das zentrale, die daneben meist in der Mehrzahl vorhandenen meiBt 
negativen die peripheren, so lassen sich hieran die auf Grund des Versuchsmaterials 
als für die Flüchtigkeit bedeutungsvollen Umstände anknüpfen. D ie M. des 
Zentralatoms ist von untergeordneter Bedeutung. Die Peripheren aller leicht flüch
tigen Stoffe haben kleine M., und im allgemeinen ist bei sonst gleichartiger Zus. 
der Stoff mit den leichteren Peripheren auch der flüchtigere. Die Beziehung 
zwischen Atomvolumen und Flüchtigkeit sind so widerspruchsvoll, daß dem Atom
volumen ein bestimmender Einfluß auf die Flüchtigkeit nicht zuerkannt werden 
kann. Die Zahl der im Molekül vereinten Atome ist für die Flüchtigkeit weniger 
wesentlich als die M., solange das Molekül ein solches erster Ordnung ist. Eine 
negative Mindestbelastung erscheint als eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
leichte Flüchtigkeit. Als Maßstab für die negative Belastung wird einerseits die 
Gesamtzahl seiner austauschbaren Elektronen, wie sie durch die positive Maximal
valenz bestimmt sind, also vom Li zum F, vom Na zum CI zunimmt, andererseits 
die Teilzahl der von ihnen wirklich ausgetauschten, welche durch die Zahlen der 
betätigten Valenzen gegeben sind. Die Zahl der bei den Peripheren betätigten Va
lenzen entspricht immer ihrer Hauptvalenz u. übersteigt nicht 3. In der Sprache der 
gegenwärtigen Atommodelle ist für die leichte Flüchtigkeit das Vorhandensein 
einer Mindestzahl von Elektronen in den äußersten Ringen, sowohl des Zentral
atoms wie der peripheren erforderlich. Sie beträgt am Zentralatom in der He- 
Reihe des periodischen Systems 3 (beim B), in der Ne-Reihe 4 (beim Si), in der 
A-Reihe 4—5 (beim Ge und As) und in den höheren Reihen 6—8 (beim Mo-Os), 
sie beträgt bei den Peripheren in der He-Reihe mindestens 5, in den anderen 
Reihen 6—7. Der H hat unter den Peripheren wieder eine Ausnahmestellung. 
Geht die negative Mindestbelastung unter diese Zahlen herunter, wie dies vor allem 
beim Überschreiten der Grenzlinien der Fall ist, so erfolgt der Übergang von 
Leicht- zu Schwerflüchtigkeit unvermittelter mit Peripheren der He-Reihe als 
solchen der Ne- oder gar der A-Reihe. D ie Teilzahl der Elektronen im äußersten 
Ring des Zentralatoms, welche an die Peripheren abgegeben werden muß, ist um 
so größer, je tiefer die Elementenreihe des Zentxalatoms in der Tafel des perio
dischen Systems steht. Die Reihenzugehörigkeit der Peripheren erscheint für die
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Zahl der zur Verflüchtigung erforderlichen Valenzen am Zentralatom von geringerer 
Bedeutung. Jedes frei bewegliche System von Molekülen soll nach dem Satz vom 
kleinsten Zwange einer möglichst homogenen Verteilung, bezw. möglichst voll
kommenen Symmetrie der Verteilung von M. und Energie im Raume zustreben, u. 
in einem solchen frei beweglichen System soll die räumliche Symmetrie ohne 
Temperaturänderung nur durch Zusammenlagerung einzelner oder aller Moleküle 
verbessert werden können. Diese Zusammenlagerung führt zum fl. oder festen Zu
stand. D ie Einzelmolckülc eines Gases können ihro freie Beweglichkeit nur dann 
behalten, wenn in ihnen die Verteilung von M. u. Energie schon an sich so hoch
symmetrisch ist, daß durch eine Zusammenlagerung eine Verbesserung des Symmetrie
verhältnisses nicht erreicht werden kann. Eine hohe Symmetrie des Einzelmole
küls bedingt also auch eine gewisse Indifferenz. Unterschieden wird zwischen 
statischer u. dynamischer Symmetrie. D ie letztere wird bei Molekülen angenommen, 
die wie die Halogcnwasserstoffc von Hause nicht sehr symmetrisch sind und bei 
denen etwa der H um das CI auf einer Kugeltläche so schnell rotieren soll, daß 
der Kraftlinienverlauf ein gleichmäßig radialer wird. Der Grad einer solchen 
Symmetrie hängt von der Beweglichkeit der Peripheren ab, diese aber einerseits 
von ihrer M., andererseits von dem Unterschied ihrer Polarität und derjenigen des 
Zentralatoms. D ie oft stärker verflüchtigende Wrkg. der H-Atome gegenüber den 
P- u. Cl-Atomen erklärt sich mit ihrer größeren Beweglichkeit, und die Neigung 
stärker positiver Zentralatomo zur B. unsymmetrischer, nichtflüchtiger Verbb. er
klärt sich mit dem großen polaren Unterschied von ihren Peripheren (z. B. der 
Flüchtigkeitsunterschied zwischen SnF4 und SiF4). Bei der Vergasung schwer 
flüchtiger Stoffe durch Temperaturerhöhung ist anzunehmen, daß die zugeführte 
Wärme dazu verbraucht wird, die Beweung der Atome in Molekül, eventuell auch 
des Moleküls selbst so weit zu steigern, daß das molekulare Kraftfeld die für den 
Gaszustand erforderliche dynamische Symmetrie erhält. D ie Verdampfungswärme ist 
also dann ein ungefähres Maß für die Unsymmetrie des Einzelmoleküls; sie enthält die 
Arbeit, welche erforderlich ist, um die unzureichende symmetrische Beschaffenheit 
seines mehr oder minder starr zu denkenden molekularen Verbandes durch eine 
bestimmte Bewegung in eine dynamisch-symmetrische zu verwandeln. In experi
menteller Richtung handelt es sich zur Prüfung dieser Vorstellungen um die Frage, 
wie weit die schwerflüchtigen Fluoride, Chloride, Oxyde usw. unzersetzt ver
dampfen, und um die Best. ihrer Verdampfungswärmen aus den Dampfdrücken. 
Unterss. dieser Art hat der Vf. in Angriff genommen, nachdem es ihm geglückt 
ist, ein Verf. zu finden, das sich hierfür bis zu 2500° als brauchbar erwiesen hat. 
D ie weit höhere Flüchtigkeit des elementaren N im Gegensatz zu C erklärt sich 
nach dem Symmetrieprinzip des Vfs. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 1222—38. 14/6. 
[1/4.] Breslau, Anorgan.-Chem. Inst. d. Techn. Hoehschule.) B y k .

G. B ru n i und M, A m a d o r i,  Über die Existenz von Polythiochloriden in Lö
sungen von Schwefel in Schwefelchlorür. Obwohl allgemein bei der halten Vulkani
sation mit S,C12 eine Anlagerung dieses als ganzen angenommen wird, findet man 
doch häufig in den so vulkanisierten Prodd. mehr S, als dem Verhältnis CI:S ent
spricht. Vff. führen dies auf die B. von Polythiochloriden zurück, die entsprechend
der Reihe H —S—H , H —Ss—H ......... H —Sn—H wie folgt zusammengesetzt sind:
CI—S—C i, CI—Sa—CI.........CI—Sn—CI- Zum Nachweis von solchen Polythio-
chloridcn in S,Clj bestimmen sie die Gefrierpunktserniedrigung, die einmal reines 
SjClj, sodann aber zuerst S u. dann S,Cls beim Auflösen in Bromoform ergeben. 
Hierbei stellen Vff, folgendes fest: 1, Reines S,Clj gibt, in Bromoform gelöst, eine 
Gefrierpunktsemiedrigung, die mit der Formel SjCl, übereinstimmt — 2. Mischungen 
von S5Clj u. S , in Bromoform gelöst, geben eine etwas größere Gefrierpunkts-
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emiedrigung als den beiden einzelnen Substanzen entspricht Es Schemen dem
nach Polythiochloride in diesen Lsgg. vorhanden zu sein. — 3. Vergleicht man die 
berechneten u. die gefundenen Werte miteinander u. versucht, daraus die ungefähre 
Formel dieser Komplexe auszurcehnen, so findet man, daß in ßromoformlsg. der 
höchste dieser Komplexe der Formel S4C1, entspricht. Wahrscheinlich sind jedoch 
auch Chloride mit noch höherem Gehalt an S in der Mischung vorhanden. —
4. Infolge der Gegenwart dieser Polythiochloride bilden sich auch bei der Behand
lung organischer Vcrbb. mit S,C1, Polythioderivv. Daher treten auch bei der 
Vulkanisation des Kautschuks mit S,C1, Prodd. auf, die den S in einem höheren 
Verhältnis als S : CI enthalten. (India Rubber Journ. 58. Nr. 3. 17—18. 19/7. Nr. 4. 
17—18. 26/7. Mailand.) F onrobeet.

Hawksworth Collins, Die Konstitution und Struktur eines Sticksto/fatoms. 
Der Vf. erörtert die Hypothese, daß das N-Alom  aus 2 Atomen H und 1 Atom C 
besteht, an der Hand der Literatur. (Chem. News 119. 29—30. 18/7.) Jung.

A. Joannis, Über einige Eigenschaften der sauren Phosphate. Der Unterschied 
in den sauren Funktionen der Phosphorsäure zeigt sich in auffallender W eise in 
dem Verhalten saurer Phosphate gegen gasförmiges oder fl. NH,. Wasserfreies 
Dinatriumphosphat, NasHPO(, Monokaliumphosphat, KHjPO, und saures Magnesium
phosphat, MgHPOj, ändern ihr Gewicht bei tagelanger Berührung mit überschüssigem 
fl. NH3 nicht in nennenswerter W eise. Monoammoniumphosphat NH,-H,POJ da
gegen absorbierte in 15 Tagen cetexis paribus ca. 0,5 Mol. NHa; der Versuch wird 
fortgesetzt. Vergleichsweise untersuchtes saures Kaliumoxalat absorbierte 1 Mol. 
NH„. — Durch Kaliumammonium wird K H ,P 04 bei tagelanger Einw. nicht ver
ändert. Monocalciumphosphat, CaH^PO,),, nimmt bei der Behandlung mit Kalium- 
ammonium 2 Atome Kalium auf; ein Überschuß von Kaliumammonium wird unter •
B. von Wasserstoff und Kaliumamid langsam, zers. (C. r. d. l’Acad. des seiences 
168. 1202—3. 16/6.) R ich ter .

Zay Jeffries, Metalle und Legierungen vom kolloidchemischen Standpunkt. Be
merkungen zu den Ausführungen von JEROME A le x a n d e r  (Bull. Amcr. Inst. 
Mining Engineers 1919. 427; C. 1919. III. 250) u. anschließend daran eino Replik 
von J. Alexander gegenüber einer Veröffentlichung von B a n c r o ft  (Bull. Amer. 
Inst. Mining Engineers 1909. 602). (Bull. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 776 
bis 777. Mai.) D itz .

R. de Forcrand und F. Taboury, Über die von den Jodiden des Natriums, 
Rubidiums und Caesiums gebildetest Sulfonc. D ie entwässerten und fein gepulverten 
Jodide absorbieren bei 18—20° unter schwacher Gelbfärbung geringe Mengen SO,- 
Gas. SO,-reiche Verbb. bilden sich bei der Einw. von fl. SO,. Tcnsionsbestst. 
an den so erhaltenen Lsgg. ergaben für CsJ u. RbJ eino beträchtliche Löslichkeit 
der gebildeten „Sulfone“ zwischen 0 u . - f  9,55°. Durch Abdunsten der gesättigten 
Lsgg. bei 0° wurden orangerote Krystalle der Verb. R b J  -f- 3 SO, und citroncn- 
gelbe Krystalle der Verb. CsJ  -(- 3 SO, erhalten. Die ebenfalls gefärbte Verb. 
N aJ 3 SO, konnte infolge ihrer sehr geringen Löslichkeit in fl. SO, nur amorph 
gewonnen werden. Bei Tempp. bis 100° längere Zeit einem Luftstrome ausgesetzt, 
verlieren die Sulfone das gesamte SO,. Das Vorliegen von Chornischen Verbb. 
wird auch durch das Verhalten der Krystalle gegen das polarisierte Liebt bewiesen.
(C. r. d. l'Acad. des sciences 168. 1253—57. 23/6. [10/6.*].) R ich ter ,

William Hughes, Die Reaktion iwischen Natriumchloridlösung und metallischem 
Magnesium. Alkal. und neutrale Salze sind bei gewöhnlicher Temp. positive
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Katalysatoren für die Rk. zwischen gewöhnlichem Magnesium und gereinigtem W. 
Bei Natriumchloridlsgg. hängt die Geschwindigkeit der H-Entw. von der NaCl-lvonz. 
ab. D ie Anfangsgeschwindigkeiten für annähernd gleiche Mg-Oberfliiehen zeigen 
einen Höchstwert bei der L sg., die 32 H ,0  auf 1 NaCl enthält. Das Bestehen 
dieses Höchstwertes deutet auf eine spez. Wrkg. des gel. NaCl auf das W . (Journ. 
Chem. Soe. London 115. 272—77. April 1919. [23/10. 1918.] Bedford, Bedford Modern 
School.) F ran z .

P au l D. M erica, Die physikalischen Eigenschaften des Kupfers und die Fak
toren, durch welche sic beeinflußt werden. I I I .  An Hand der einschlägigen Lite
ratur wird der Einfluß höherer Tempp. auf die elektrische Leitfähigkeit und die 
mechanischen Eigenschaften des Cu und anschließend daran die Wrkg. der Ver
unreinigungen (Al, Sb, A s, B i, Fe, Pb, Mn, Ni) auf seine physikalischen Eigen
schaften erörtert (vgl. C. 1919. I. 80). (Chem. Metallurg. Engineering 18. 303—7. 
15/3. 1918. U .S. Bureau of Standards, Abt. f. Metallurgie.) D itz .

P aul F u ch s, Über Thallium-Zinn-Legierungen. Zur Best. des Diagramms 
Thallium-Zinn wurde das Zinn im Reagensglas unter H geschmolzen, das Th in 
kleinen Stücken unter Umrühren eingetragen. Zur Aufnahme der Abkühlungs- 
kurvc wurde das Eeagensglas mit Asbest umhüllt und in einen Tonzylinder von 
entsprechender W eite mit Bunsenbrenner unter Einleiten von H bis auf 100° über 
den F. erhitzt; die Aufnahme der AbkühlungskuTven wurde etwa 50° über dem F. 
begonnen, u. die Temp. mittels Thermoelementes bestimmt. Der eutektische Punkt 
wurde bei 30 At.-°/0 gefunden, seine Temp. zu 160°. Die eutektische Horizontale 
geht bis 73 At.-°/0. Hiermit stimmt der mikroskopische Befund überein; bei 
70 At.-% sind noch deutlich primäre Krystalle und Eutektikum zu erkennen; erst 
von 73°/o an werden die Legierungen homogen. Auf der Seite des Sn wurde noch 
bei 1 At.-°/0 Th ein eutektischer Haltepunkt gefunden und das Eutektikum mikro
skopisch nachgewiesen. Da die Zeitdauer der Haltepunkte gerade bei 0 At.-°/„ 
Th verschwindet, so scheint krystallisiertes Sn Th nielit merklich zu lösen. Auf 
den Abkühlungskurven der Legierungen von 0 bis 73 At.-% Th tritt noch ein 
zweiter Haltepunkt bei 144,5° auf. D ie Zeitdauer ist sehr kurz, so daß eine ein
deutige Abhängigkeit von der Konz, mit Sicherheit nicht zu erkennen war. Au 
den Schliffen von Legierungen, die den Effekt am deutlichsten zeigten, und die 
90 Stunden lang dicht unterhalb 144,5° gehalten worden waren, waren keine An
zeichen einer B. einer Verb. zu beobachten. Die Beeinflussung des Umwandlungs
punktes des Th durch Sn  im Gebiet der Mischkrystalle ergab haltepunktartige 
Verzögerungen auf den Abkühlungskurven. D ie Horizontale bei 144,5° entspricht 
der Umwandlung des gesättigten Mischkrystalls mit 73 At-“/0 Th. Eine Resistenz- 
grenze der Th-Sn-Mischkrystalle gegenüber der Einwirkung chemischer Agenzien 
besteht bei 75 At.-°/0 Th nicht. (Ztschr. f. auorg. u. allg. Ch. 107. 308—12. 29/7. 
12/4. Inst. f. physikal. Chemie Göttingen.) JüNG.

R ein h o ld  D ie te r le , Magnetische Messungen an Eisen-Vanadium-Legierungen 
mit Hilfe eines hochempfindlichen astatischen Torsionsmagnetometers. Mit Hife eines 
besonderen, weitgehend störungsfreien Torsionsmagnetometers wurde der Einfluß 
des Vanadiums auf die Magnetisierbarkeit des Eisens an drei V-Legierungen mit 
0,64, 1,75 u. 3,60°/„ V untersucht. Der Einfluß des V kann insofern ein günstiger 
genannt werden, als dasselbe eine große Verwandtschaft zum C u. O hat, und sich 
deshalb leicht mit diesen Stoffen verbindet, wodurch ihr Einfluß auf die Magnetisier
barkeit des Eisens in seiner Schädlichkeit gemildert wird. Die maximale Permea
bilität tritt aber erst bei verhältnismäßig großer Feldstärke auf. Durch Ausglühen
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werden die V-Legierungen magnetiscli etwas weicher. Eine Härtung von Legie
rungen mit höherem V-Gehalt ist unmöglich; daher können sic auch zur Herst. 
permanenter Magnete nicht in Betracht kommen. Die von LONSDALE (Physikal. 
Ztschr. 14. 581; C. 1913. II. 547) gezogenen Schlüsse über den Einfluß des V auf 
die Magnetisierbarkeit des Fe Bind sämtlich als hinfällig zu betrachten. (Ann. der 
Physik [4] 59. 343—92. 25/7. [5/5.] Physik. Institut der Tcclin. Hochschule, Stutt
gart.) M ey eb .

A. I . K ry n itz k y , Zersetzung von Metallen. Berichtigung zu der früheren Ver
öffentlichung (Chem. Metallurg. Engineering 20. 423; C. 1919. III. 550). (Chcm. 
Metallurg. Engineering 20. 501. 15/5.) D i t z .

C. M ineralogische und geologische Chemie.

F. R in n e . Zum Feinbau isomorpher Stoffe. Die Elementarkörper einer Reihe 
von isomorphen Stoffen wurden durch röntgenogrammetrische Unterss. festgestellt 
und ausgemessen, die Dimensionierungen der Eleinentarkörper einiger weiteren 
Stoffe aus den entsprechenden Größen ihrer Isomorphiegruppen-Verwandten durch 
Analogie berechnet und die Ergebnisse gruppenweise tabellarisch zusammengestellt. 
So werden die Raumgitter der Gruppe Al, Cu, Ag, Au und Pb, der trigonalen 
Carbonate und der Alkalihalogenide abgeleitet und schematisch abgebildet. — Die 
Frage, ob es sich bei der f e in b a u l ic h e n  A g g re g a t io n s a r t  is o m o rp h e r  
M is c h k ry s ta l le  um Verwachsungen submikroskopischer Krystalltcilchen der 
reinen Komponenten handelt oder um ein einziges leptonisches System, in welchem 
die korrespondierenden Atome oder Atom
gruppen der Komponenten vikariieren, 
wie es in Fig. 4 für eine isomorphe 
Mischung Na (CI, Br) dargestellt ist, läßt 
sich mit Hilfe der Röntgenstrahlung nicht 
sicher entscheiden, da die zu erwartenden 
Anomalien in den Lauediagrammen von 
Mischkrystallen auch durch Einlagerung 
leptonischer Fremdkörper hervorgerufen 
werden könnten. Der Vergleich der Laue
diagramme von isomorphen Mischungen und reinen Krystallen läßt einen durch
greifenden Unterschied bzgl. zerstreuter Strahlung und sonstiger Störungen nicht 
wahrnehmen. Dies spricht für eine sehr große, der leptonischen sich zum min
desten stark nähernde Dispersität der Beimengungen, da anzunehmen ist, daß die 
Unregelmäßigkeiten des Beugungseffektes mit der Größe der Fremdkörper in der 
Reihe von leptonischen zu kolloidalen Dispersitäten zuuehmen. — Ausschlaggebend 
für die Fähigkeit, isomorphe Mischungen zu bilden, ist hauptsächlich die Struktur 
der Atome, bezw. der Atomgruppen, erst in zweiter Linie die Dimensionierung der 
Elementarkörper, bezw. des Molekularvolumens. Gleiche Elementarkörper bedingen 
noch nicht isomorphe Mischbarkeit, Auch kann Mischungsfähigkeit trotz ziemlich 
hcträchtlicher Verschiedenheit der Molckularvolumina vorliegen. Die Abhängigkeit 
der isomorphen Mischbarkeit von der Temp. ist ein Beweis für die Bedeutung der 
Atomstruktur. Da aber mit Erreichung einer bestimmten Temp. die Mischbarkeit 
nicht auf einmal für alle Konzz. eintritt, so muß noch ein anderer Atomstruktur
faktor wirksam sein, nämlich die leptonische Nahewrkg. der* Stoffe aufeinander. — 
Die isomorphen Mischungen müssen, wenn sie, wie Vf. es tu t, als einheitliches 
leptonisches System aufgefaßt werden, als Bindeglied zwischen den chemischen
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Yerbb. und den physikalischen Gemischen angesehen werden. Charakteristisch für 
chemische Yerbb. ist einmal die gegenseitige Verknüpfung durch Nahewrkg. (Affini
tätstensoren), andererseits das Bestehen fester Atomproportionen. Der ersten Be
dingung entsprechen die Misclikrystalle ohne weiteres, der zweiten nicht. Aber
auch die scheinbar kontinuierlich wechselnde Änderung ihrer chemischen Zus. ist
in Wirklichkeit unstetig und macht nur so kleine, atomistische, Sprünge, daß sie 
praktisch kontinuierlich ist. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1919. 161—72. 15/0- 
[10/5.] Leipzig, Inst. f. Min. u. Petr. d. Univ.) B is t e r .

C. Tostm ann, Der oder das Kaolin. Sämtliche Gesteine mit der Endung „in“ 
sind männlich. „Kaolin“ ist chinescheu Ursprungs (KaO ling =  hoher Rücken) u. 
dort männlich. Entgegen der Auffassung von D u d e n  muß es also „der“ Kaolin 
heißen. (Kcram. Rdsch. 27. 204—o. 17/7.) W e c k e .

D. Organische Chemie.

R oger Adams und V. Y oorhees, Organisch-chemische Reagenzien. Teil IV- 
Die Herstellung der Alhjljodide. (Teil III. vgl. M a b v e l  u . Kamm, Journ. Americ. 
Chem. Soc. 41. 276; C. 1919. III. 524.) Es wurde zur Herst. der Alkyljodide folgender 
App. (s. Fig. 5) verwendet. Die Länge des von P a u l  A n d e r s ,  Chemistry Building, 

University of Illinois, Urbana zu beziehenden App. beträgt
67,5 cm. Der Durchmesser von A  u. R  beträgt 2,5 cm. Der 
auf dem App. anzubringende Rückflußkühler soll 180 cm lang 
sein. B  . wird auf einen Rundkolben gesetzt. G enthält 
ca. 75 ccm u. E  ca- 1200 ccm. Durch den Tubus G gibt 
man das Platinblech dasselbe hat 2 mm große Löcher. 
Der Tubus G wird durch einen Stopfen J ,  in welchem 
sich ein zur Capillare ausgezogenes Rohr .7 befindet, ver
schlossen. Die kondensierte Fl. fließt über das in dem 
Rauine E  befindliche Jod in den Rundkolben. Mittels der 
beiden Hähne D  u, F  wird der Zufluß der Jodlsg. in den 
Reaktionskolben reguliert. Das Rohr K  ist 12 mm weit, 
während das Rohr L  nur 6 mm weit ist.

E x p e r im e n te l le r  T e il. Methyljodid. In einem 
5 Literkolben werden 1200 g abs. Methylalkohol, 150 g 
gelber u. 180 g roter Phosphor gegeben. 1 % kg Jod gibt 
man in den Raum E . Die Temp. des Ölbades betrage 90 
bis 100°. Man läßt den kondensierten Methylalkohol lang
sam durch den Hahn D  über das Jod fließen. Gegen Schluß 
ist der Hahn D  noch weiter zu schließen, da CH3J  in 
stärkerem Maße als Methylalkohol Jod löst. Man redu
ziert die Temp. auf ca. 70—75° imd gibt weitere U/s kg 
Jod in den Raum E . Die gesamte Jodmenge wird innerhalb 

4 Stdn. in Rk. gebracht. Das Reaktionsprod. wird dann destilliert. Kp. 42—44°, 
Ausbeute 93,8%. — Äthyljodid. Es werden 1500 g abs. A. verwendet. Kp. 71 
bis 73°, Ausbeute 93%. — n-Propyljodid. Es werden 175 g Propylalkohol, 370 g 
Jod , 30 g roter und 30 g gelber Phosphor verwendet. Die Ölbadtemp beträgt 
130°. Kp. 101—103°, Ausbeute 96%. — n-Butyljodid. 600 g n-Butylalkohol, 50 g 
gelber, 60 g roter Phosphor und 1 kg Jod sind in Rk. gebracht. Ölbadtemp. 175°. 
Kp. 126 —128°, Ausbeute 98%. — Isoamyljodid. 700 g Isoamylalkohol, 50 g 
gelber, 60 g roter Phosphor und 1 kg Jod sind verwendet. Ölbadtemp. 190°.

F i g .  5.
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Kp. 138— 148°, Ausbeute 94%. (Jou.ru. Americ. Chem, Soc. 41. 789—798. Mai. 
[27/2.] Urbana [Illinois], Univ. of Illinois, Cbem. Lab.) St e in h o r s t .

Fred. Sw arts, Einwirkung von Phenylmagnesiumbromid a u f Polykalogenderi
vate des Äthans. Die Rk. zwischen 1 Mol. Phenylmagnesiumbromid und 1 Mol. 
Polybalogenäthan ist stets komplexer Natur. Bei den Bromderivaten des Äthans 
besteht die Hauptrk. in der Entziehung von 2 Halogenatomen unter B. von Brom
benzol und einem Äthylenderivat. Bei gleichzeitiger Bindung von P  und Br 
an ein C-Atom wird letzteres abgespalten, bei gleichzeitiger Abspaltung von Br 
(oder J) und F  wandert F  an das Magnesium, während Fluorbeuzol nur in ver
schwindender Menge entsteht. Aus den Chlorderivaten wird dagegen 1 Mol. 
Halogenwasserstoff abgespalten, der aus der Organomagnesiumverb. Bzl. in Freiheit 
setzt. Das bei diesen Rkk. gebildete Magnesiumfluorid fällt trotz seiner Unlöslich
keit aus der äth. Lsg. nicht aus; beim Behandeln der Lsg. mit W. entsteht eine 
trübe, kolloidale Lsg., in der sich mit Ca-Salzen Fluor nicht nachweisen läßt. Auf 
Zusatz einer Säure tritt erst nach geraumer Zeit Ausflockung eines durch
scheinenden Gels ein, das durch viel reines W. wieder in Lsg. gebracht werden 
kann. Die Konz, dieser Lsgg. kann die Normalität erreichen. Die bemerkens
werte Löslichkeit des MgF, in der äth. Reaktionsfl. kann vielleicht durch B. von 
Magnesiumbromofluorid erklärt werden. Das wichtigste Ncbenprod. bei der Einw. 
von Phenylmagnesiumbromid auf die halogenierten Äthane ist Biphenyl, das ent
weder nach der Rk. 2 C„H5• MgBr -|- R(Hlg), =  R -f- C,,H. ■ C„II5 -f- 2HIgMgBr 
oder aus sekundär gebildetem Halogenbenzol nach der Gleichung:

C6H6Hlg +  CeII6 > MgBr =  C6Hä.C6H5 +  HlgMgBr

entstehen dürfte. Die sekundäre B. von Diphenyl bei der Rk. mit Difluordiehlor- 
äthan und mit Acetylentetrachlorid (s.u.) beruht auf der intermediären Entstehung 
eines trihalogenierten Äthylbenzols, C8H5• CHIllg• CHHlgs, das unter ÜbergaDg in 
ein halogeniertes Styrol 2 Hlg-Atome verliert. Diese müssen, da Halogenbenzol unter 
den Reaktionsprodd. nicht aufgefunden w urde, mit der Organomagnesiumverb. 
unter B. von Diphenyl reagiert haben; es erscheint daher gerechtfertigt, die B. des 
letzteren mit der B. des Halogenstyrols in Verbindung zu bringen. Daß das Halogen
styrol nicht einer Rk. zwischen der Organomagnesiumverb. u. dem im Verlauf der 
Hauptrk. gebildeten halogenierten Äthylen seinen Ursprung verdankt, ergibt sich 
daraus, daß bei der unter B. von Triehlorüthylen verlaufenden Umsetzung zwischen 
Phenylmagnesiumbromid und Tetracliloräthan nicht Dichlor-, sondern Monochlor
styrol entsteht. Außerdem wurden durch Einw. von Phenylmagnesiumbromid auf 
symm. Bromfluoräthylen, die selbst bei tagelangem Erhitzen im Rohr auf 130° 
noch unvollständig verläuft, Bromstyrol u. Acetylen erhalten, während aus symm. 
Difluordibromäthan Fluorstyrol entstanden war. Als weiteres Nebenprod. wurde 
hei den untersuchten Rkk. Stilben erhalten, ferner in geringer Menge häufig ein 
krystallisiertes Prod. vom F. 211° und Kp. ca. 380°.

1. Acetylentetrabromid. In eine Lsg. von 0,5 Mol. CeHs-MgBr in 90 g Ä. 
wurden 0,5 Mol. Acetylentetrabromid eingetropft nud das Gemisch 3 Stdn. unter 
Rückfluß erhitzt. Erhalten wurden 0,4 Mol. symm. Dibromäthylcn, 0,4 Mol. Brom- 
benzol, 0,05 Mol. Diphenyl und 0,06 Mol. unverändertes Aeetylentetrabromid. —
2. Dibromdifluorätkan, C H B vC IIF j. 1,02 Mol. Phenylmagnesiumbromid wurden 
vom überschüssigen Ä. befreit und mit 1 Mol. Dibromdifluorätkan 8 Stdn. erhitzt. 
In dem nach beendeter Rk. abdestillierten Prod. wurde neben 0,023 Mol. Bzl. und 
0,015 Mol. Fluorbenzol Bromfluoräthylen durch Überführung in Tribromfluoräthan 
nachgewiesen. Aus dem Destillationsrückstand wurden nacli Zers, mit HG1 0,367 Mol. 
Dibromdifluoräthan, 0,5406 Mol. Brombenzol u. 0,176 Mol. Diphenyl erhalten. In
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der Fraktion 152—157° war außer Brombenzol 0,0176 Mol. Fluorstyrol, CÜHS• CII : 
CHF, enthalten, denn sie lieferte ein Fluorstyroldibromid, C8H8Br,F [Krystalle aus
A., F. 53°, Kp.ao 148—150°]. Zur Best. des in der Hauptrk. gebildeten Magnesium
fluorids wurde die Pseudolsg. mit etwas mehr als der zur Fällung des Mg hin
reichenden Menge Natriumcarbonat 2 Tage auf dem Wasserbad erhitzt u. der entstan
dene Nd. von basischem Magnesiumcarbonat, der das MgF mit niederreißt, vor der 
Säugpumpe gewaschen, auf helle Rotglut erhitzt und in verd. Essigsäure aufge
nommen. Nach wiederholtem Abdampfen auf dem Wasserbad wurde mit Rohr- 
zuckerlsg. versetzt, das gefällte MgF geglüht u. durch mehrmaliges Behandeln mit 
konz. 11,80, in Sulfat übergeführt. — 3. Asymm. Bibromdijlaoräthati, CBrF,-CH.,Br. 
Bei 14-8tdg. Erhitzen von 0,15 Mol. Phenylmagnesiumbromid in 40 g Ä. mit 0,15 Mol. 
Dibromdifluoräthan in 21 g Ä. entstanden 0,098 Mol. Difluoräthylen, 0,076 Mol. Brom
benzol, 0,0345 Mol. Diphenyl; 0,0522 Mol. Dibromdifluoräthan blieben unverändert. 
W ie die Rechnung zeigt, können nur 0,025 Mol. Diphenyl nach der Gleichung 
2C8H 5-MgBr +  CBrF,.CH,Br =  C6H5-C8H5 +  C F ,: CK, - f  2MgBr, gebildet 
worden sein; der Rest muß aus Brombenzol durch Mg oder die Organomagnesium- 
verb. entstanden sein. — 4. 1,1,2-Tribromätlian. Reagiert lebhaft mit Phenylmag
nesiumbromid, das nach 7-stdg. Erhitzen fast völlig verschwunden ist. Unter den 
Rcaktionsprodd. findet sich außer Bromäthylcn Diphenyl, 0,83 Mol. Brombenzol und 
0,25 Mol. unverändertes Tribromäthan. Die hohe Menge des wiedergefundenen Tri- 
bromiithans weist auf sekundäre Prozesse hin. — 5. Bifluoräthylbromid, CH, Br-CHF,. 
Die Umsetzung verläuft sehr langsam u. unvollständig. 0,5 Mol. von Überschuss. 
Ä. befreites Phenylmagnesiumbromid wurde mit 0,5 Mol. Difluoräthylbromid 4,5 Tage 
gekocht, wobei 66,5% des letzteren unverändert blieben. Aus dem nicht destillier
baren Anteil wurden nach Zers, mit Eiswasser 0,2 Mol. Bzl., 0,9 Mol. Diphenyl 
und Stilben erhalten. — 6. Dißuoräthyljodtd, CH, J-CH F,. Bei 10-stdg. Erhitzen 
von 1 Mol. Phenylmagnesiumbromid in 200 ccm Ä. mit 1 Mol. Difluoräthyljodid 
entstehen 0,98 Mol. Fluoräthylen, 0,7 Mol. Jodbenzol, 0,107 Mol. Diphenyl, 0,0056 Mol. 
Stilben. Die Hauptrk. besteht demnach in der Abspaltung von 1 Atom J  und F 
unter B. von Fluoräthylen und Jodbenzol als Hauptprodd. und von Diphenyl als 
Nebenprod.; daneben entsteht in nicht unbedeutender Menge freies Jod (0,165 At.- 
Gew.), dessen B. durch die Gleichungen:

C6H5.MgBr +  CH ,J.C HF, =  CH, : CHF +  JMgBr +  C*H6F ;
JMgBr - f  CH ,J.C H F, =  CH, : CHF +  BrMgF - f  J,

mit der B. von 0,0825 Mol. Fluorbenzol verknüpft ist. Die Entstehung von freiem
Jod bei dieser Rk. ist analog der B. von Jod und Äthylen beim Kochen von
Äthylenjodid mit Jodkaliumlsg. Desgleichen resultiert nach Feststellung des Vfs. 
beim Kochen von Dibromßuoräthan mit alkoh. KJ-Lsg. Fluoräthylen. — 7. Dibroiu- 
ßueräthan, CH,Br-CHFBr. Je 0,5 Mol. wurden in 70 g Ä. 20 Stdn. erhitzt. Nach 
Zers, des Reaktionsprod. wurden erhalten: 0,058 Mol. Bzl. (aus unverändertem 
Phenylmagnesiumbromid), 0,217 Mol. unverändertes Dibromfluoräthan, 0,179 Mol. 
Brombzl., 0,271 Mol. I  luoräthylen u. 0,1175 Mol. Diphenyl, sowie ein hochsd. Prod. 
— 8. Acetylentetrachlorid. 1 Mol. Phenylmagnesiumbromid wurde in 150 g Ä. dar
gestellt u. nach Entfernung von 42 g Ä. mit 1,1 Mol. Acetylentetrachlorid versetzt; 
beim Erwärmen auf 60° trat zunächst eine heftige Rk. ein, zur Beendigung der 
Rk. wurde 16 Stdn. auf 60° erhitzt. Aus dem in üblicher Weise aufgearbeiteten 
Reaktionsgemisch wurden isoliert: 0,67 Mol. Trichloräthylen, 0,068 Mol. Chlorstyrol, 
0,111 Mol. Diphenyl u. 0,35 Mol. Aeetyleutetrachlorid. — 9. l,l-Dichlor-2,2 dißuor- 
äthan, CHC1,-CHF,. 0,5 Mol. Phenylmagnesiumbromid wurden nach Entfernung 
Überschuss. Äthers mit 0,5 Mol. Dichlordifiuoräthan 20 Stdn. erhitzt; nach 15-täg. 
Stehen wurde die Lsg. aufgearbeitet Nur 0,231 Mol. der Organomagnesiumverb.
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hatten an der Bk. teilgcnommcn, 0,316 Mol. Dichlordifluoräthan wurden -wieder
gewonnen. Als Prodd. der Bk. wurden ermittelt: 0,096 Mol. Dichlorfluoräthylen, 
0,365 Mol. Bai.-, ein Prod. vom Kp. 105—175° (Chlorfluorstyrol?), 0,036 Mol. Dipbenyl 
und 0,0285 Mol. Dichlor/Iuoräthylbenzol, C„H6-CHF.CHCla , das eine angenehm 
riechende Fl. vom Kp. 218° darstellt. Ein Teil des Diphcnyls dürfte von einer Rk. 
zwischen Phenylmagnesiumbromid und Dichlorfluoräthylbenzol herrübren und mit 
15. von Chlorstyrol verbunden sein:

2C„H5.MgBr +  CHCl^-CHF, =  2C6H6.CHF-CHCI2 -f- MgBr, - f  MgFs ;
4CeH6.MgBr +  2Ö|H5.CHF-CHCI2 =

2 C0H, ■ CH : CHC1 - f  2CcH,-C„H, +  2 MgBr, +  MgCl, - f  MgF,.

(Bull. Soc. Chim. de France [4] 25. 145—74. April. [7/1.] Gent, Lab', d. Univ. f. 
allgem. Chemie.) B i c i i t e r .

P icon , Einwirkung von Mononatriumacctylen a u f die Jodide einiger primärer 
Alkohole mit verzweigter Kette. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des Sciences 168. 825; C. 1919. 
III. 92.) Isobutyljodid reagiert nur im Autoklaven bei gewöhnlicher Temp. unter
B. von 95% Acetylen und Isobutylen-, 1% wahrer, fl. Acetylen-ICW-stoff rührt ver
mutlich von einer Verunreinigung des Jodids her. — Käufliches Isoamyljodid (Ge
misch von 75% inaktivem Isoamyljodid und 25% aktivem Aravjjodid) beginnt bei 
—15° zu reagieren, nach 3 Stdn. ist Isoamyljodid fast vollständig umgewandelt, 
während das aktive Jodid noch unangegriffen ist. Erwärmt man zur Vervoll
ständigung der Rk. auf Zimmertemp., so erhält man 20% 2-Methylbuten-l, 40% 
Jsoheptin (Kp. 92—93°) u. ein gelbliches Kondensationsprod. Aus reinem, inaktivem 
Isoamyljodid entstellt in 70%ig. Ausbeute Isoheptin neben einem Kondensations
prod. — Aus den Verss. ergibt sich, daß Mononatriumacctylen mit den Jodiden 
primärer Alkohole mit gerader Kette R-CHS-CH,X unter B. von wahren Acctylen- 
KW-stoffen reagiert, während aus den primären Alkyljodiden mit verzweigter Kette 
Athylen-KW-Stoffe entstehen. Beide Rkk. verlaufen vollständig, ohne sich über
einander zu lagern. Besondere Verss. zeigten, daß dieB. von Äthylen-KW-stoffen nicht 
auf die Anwesenheit von Spuren freien Alkalis zurückzuführeu ist. Auch eine pri
märe Einw. des fl. NH, auf das Alkyljodid ist für den besonderen Verlauf der Rk. 
ohne Bedeutung. Nach 48-stdg. Berührung von Ammoniak mit Isobutyljodid bei 
gewöhnlicher Temp. sind */, des Jodids unter B. von 10—15% Isobutylen, 20% 
Monoisobutylaminhydrojodid und 60% eines Gemisches freier Amine umgesetzt. 
Von den Bestandteilen eines Gemisches, das bei 70-stdg. Einw. von NH, auf Iso
butyljodid entstanden war, reagierte nur unverändertes Isobutyljodid unter quan
titativer B. von Isobutylen; die Amine reagierten nicht, Ammoniumjodid u. Mono
isobutylaminhydrojodid erzeugten Acetylen, NH, und freies Amin. Die B. von 
Äthylen-KW-stofF durch Acetylennatrium ist daher als eine spezifische Rk. des 
letzteren anzusehen. (C. r. d. l ’Acad. des Sciences 168. S94—96. 5/5.) R i c h t e r .

J . Guyot und L.-J. Simon, Einwirkung der Wärme auf die Methylsulfate der 
Alkalien und Erdalkdlien. Eine Analyse der zu untersuchenden Salze ergab fol
gendes. Kaliumraethylsulfat krystallisiert wasserfrei, das Natriumsalz mit 1H ,0, 
das im Vakuum entweicht. Das Bariumsalz bildet perlmutterglänzende Blättchen 
mit 1 HaO, das Strontiumsalz enthält 2 H ,0 , von denen das eine im Vakuum ent
weicht, das andere nicht ohne Zers, entfernt werden kann. Das zerfließliche Cal
ciumsalz krystallisiert wasserfrei, das ebenfalls sehr zerfließliehe Lithiumsalz kann 
im Vakuum völlig entwässert werden. Das Lithium-, Strontium- und das Barium
salz ist im wasserhaltigen Zustande farblos, im wasserfreien Zustande rosa gefärbt. — 
Das Kaliumsalz zerfällt bei langsamem Erhitzen von 220 auf 280° nach der Glei-
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drang: 2CH3S04K =  KsS ,0, -{- CH3• O-CI1S (Darst. von reinem Dimethyläther). 
In Ggw. von Dimethylsulfat verläuft die Rk. rascher, aber ohne Veränderung des 
Dimethylsulfats. Das Natriumsalz zers. sich leichter und schon bei etwas nied
rigerer Temp. in derselben Weise; daneben unterliegt jedoch ein merklicher Teil 
des Salzes (7%) der Rk.: 2CH8S04Na =  NaaSO, -j- (CHs)JSO<. Die B. von Di- 
methylsulfat wird schon bei Tempp. unterhalb 200° vorherrschend beim Calcium-, 
Barium- und Lithiumsalz, die Dimethyläther nur noch in sehr geringer Menge er
zeugen. Aus dem Strontiumsalz entsteht Dimethylsulfat bei 100°, ja schon bei ge
wöhnlicher Temp. im Exsiccator. (C. r. d. l’Acad. des seiences 168. 1054 bis 
1056. C/5.) -  R i c h t e r .

J . Guyot und L.-J. Sim on, Einwirkung von Dimethylsulfat au f die Sulfate 
der Alkalien und Erdalkalien. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des Sciences 168. 1054; vorst. 
Ref.) Bei längerem Erhitzen eines äquimolekularen Gemisches von Kaliumsulfat 
mit Dimcthylsulfat entsteht quantitativ Dimethyläther nach der Gleichung:

(CH3)aS04 +  KjSO* =  KsSs0 7 +  c h 3- o - c h 3.

Bei einer Temp. von 220° ist diese Rk. für K,SO, nahezu beendet, während 
bei NasSO, erst etwa die Hälfte der Gesamtmenge umgesetzt ist, und bei LisS04 
die Rk. sich noch im Anfangssladium befindet. BaSO, reagieit gegen 220—240° 
nicht mit Dimcthylsulfat. Die nähere Unters, des Reaktionsmechanismus beim 
Lithium ergab, daß bei 175—180° Lithiummethylsulfat quantitativ in Dimethylsulfat 
u. Lithiumsulfat zerfallt, wenn für rasche Entfernung der flüchtigen Reaktionsprodd. 
gesorgt wird. Bei höherer Temp., 250—200°, und längerer Berührung von Di- 
methylsulfat und Lithiumsulfat entstehen dagegen Lilliiumpyrosulfat u. Dimethyl
äther. Die Zers, der Methylsulfate erfolgt daher in folgenden Phasen:

2 C1IjS04M =  (CILbSO, - f  MsSO.t; (CH3)sS04 +  M,SO.( =  M ,S,0, - f  CHs-O.CH3.

Je niedriger die zur Rk. zwischen den beiden Sulfaten erforderliche Temp. ist, 
um so leichter wird sich die 1. Phase der Gesamtrk. der Beobachtung entziehen; 
dies ist offenbar beim Kaliummethylsulfat der Fall, wo kaum Spuren von Dimethyl
sulfat beobachtet werden konnten. S03 vermag sich sowohl mit Dimethyläther als 
auch mit Sulfaten zu verbinden; Erhöhung der Temp. begünstigt, zum mindesten 
bei den Alkalisulfaten, die letztere Rk. (C. r. d. l’Acad. des seiences 168. 1204 
bis 1206. 16/6. [10/6.*].) R i c h t e r .

H ans P ringsheim  und H ans M agnus, Über den Acetylgehalt des Lignins. 
Beim Behandeln von Holz oder Stroh mit NaOH wird die Ligninsubstanz durch 
Überführung in eine Ligninsäure 1. gemacht, gleichzeitig aber findet eine Verseifung 
der im Lignin enthaltenen Acetylgruppen statt, deren Grad von der Konz, der 
NaOH, der Temp. und der Dauer der Einw. abhängt. Es sollte nun untersucht 
werden, ob die in der Aufsehließungslauge sich vorfindende Essigsäure, deren Menge 
proportional dem Ligniugehalt des aufgeschlossenen Materials war, ausschließlich 
den Ligninsubstanzen entstammt, oder ob auch die anderen Bestandteile des Holzes 
— Pentosaue und Cellulose — als Muttersubstanzen hierfür in Betracht kommen. 
Zu diesem Zwecke wurden die drei Holzbestaudteile gesondert auf das Vermögen 
geprüft, unter den bei der Aufeebließung obwaltenden Verhältnissen Essigsäure 
zu bilden.

Zur Darst. von Lignin  wurden die Ligninsubstauzen nach W i l l s t a t t e r  durch 
Hydrolyse mit 42°/0ig, HCl isoliert. Dieses künstliche Lignin, welches die ur
sprünglich vorhandene Aeetylgruppe nicht mehr enthielt und ein dunkel gefärbtes 
Prod. darstellte, wurde wieder in ein helleres Acetylderivat übergeführt. Die Ace-
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tylierung wurde in einem Gemisch von Pyridin und Essigsäureanhydrid vorge
nommen, wobei das aufgeschwemmte Lignin allmählich in Lsg. ging. Beim Ein
gießen des Acetylierungsgemisehes in W. fiel das Aeetylierungsprod. wieder aus. 
Derartiges, aus Nadelholzsägespäuen dargestelltes Acetyllignin lieferte bei der Be
handlung mit NaOH ea. 19.85% Essigsäure. Da der Ligningehalt des betreffenden 
Holzes 30% betrug, berechnet sieh fiir dieses die aus den acetylierten Lignin
substauzen gebildete Essigsäure zu 5,8%. Das betreffende Holzmehl, 6 S tln  bei 
6 Atmosphären mit 3,5% NaOH behandelt, lieferte 5,7% Essigsäure. Weniger gut 
übereinstimmend waren die Essigsäure werte von Weißbuchenholzmehl und den 
daraus dargestellten acetylierten Ligninsubstanzen. Sie betrugen bei der direkten 
Best. im Mittel 10,5%, während sich aus den isolierten und acetylierten Lignin
substanzen 8,7% errechneten. Die Ligninsubstauzen selbst betrugen 23% des 
Holzes und lieferten bei der vollständigen Verseifung 38,7% Essigsäure. Ihr Essig
säuregehalt war also beträchtlich höher als derjenige der Ligninsubstanzen des 
Nadelholzmehles. Auch die Acetylierung war anders, und zwar erheblich lang
samer verlaufen als beim Nadelholzlignin. Das Lignin des Weißbuehenholzes ist 
also verschieden von dem des Nadelholzes. Das Strohlignin ist, was seinen Gehalt 
au Acetylgruppen betrifft, ganz ähnlich dem Nadelholzlignin zusammengesetzt. Die 
in den Ablangen der Celluloseaufschließung gelöste und durch Ansäuern mit HCl 
ansgefällte Ligninsubstanz verhält sich bei der Acetylierung wie W ii.t .s tä tter -  
selics Lignin, ist jedoch, je  nachdem es mit k. oder w. NaOH oder bei 4 Atmo
sphärendruck vorbehaudclt war, mehr oder weniger vollständig verseift und ent
hält noch Pentosane, welche bei der Dest. mit IICl Furfurol liefern.

Die Differenz zwischen der aus dem Acetyllignin errechneten und der bei der 
NaOH-Behandlung des Holzmehles gefundenen Essigsäurezahl erklärt sich durch 
einen Acetylgehalt der Cellulose. Lignin- und pentosanfreie Cellulose aus Holz 
oder Stroh liefert nach Behandlung mit NaOH in der Kälte keine organische 
Säure, beim Kochen und beim Behandeln unter 4 Atmosphären Druck entstehen 
3—4,5% Essigsäure. Annähernd dieselben Werte wie Cellulose ergab auch 
Glucose. Reine Pentosane (Nylan aus Stroh) lieferten auch unter diesen Beding
ungen keine Essigsäure. Es ergibt sich daraus die Schlußfolgerung, daß beim Be
handeln von Holz oder Stroh mit NaOH in der Kälte die gesamte gebildete Essig
säure der Ligninsubstanz entstammt. Beim Kochen von Holz oder Stroh mit NaOH 
mit oder ohne Überdruck stammt bei weitem die Hauptmenge der gebildeten Essig
säure aus dem Lignin, und nur ein kleiner Anteil aus der Cellulose. (Ztschr. f. phy- 
siol. Cb. 105. 179—80. 10/6. [4/4.].) G u g ö e n h e im .

G. Chavanne und L.-J. Simon, Darstellung einiger flüchtiger gesättigter, acyc- 
lischer oder cyclischer Kohlenwasserstoffe, die in den Petroleumessemen enthalten sind. 
Zur Best. der britischen Lösungstemp. in  Anilin  wurden die folgenden KW-stoffe 
in reinem Zustand dargestellt u. ihre Konstanten bestimmt. — n-Pentan. Kp. 36,3°;
D.«, 0,6454. — Isopentan. Kp. 28*; D .*0 0,0394. — Isohexan. Mcsityloxyd nimmt 
in Ggw. von Platinsehwarz 4 At. Wasserstoff auf, das gebildete Methylisobutyl- 
caTbinol, C H ,• CHOH• C H ,■ CH(CH,\>, wird durch p-Toluolaulfosäure in 2-Mothyl- 
pentcn-3, C H ,-C H  : C H .011(0%% übergefUbrt, das mit Wasserstoff in Ggw. von 
Platin Isohexan liefert. Kp. 61,7 —62,4°; D.% 0,058. — Isoheptan. Äthylbromid 
und Isoamylbromid wurden durch Na kondensiert, das Reaktionsprod. rektifiziert 
und durch fraktionierte Auflösung in Anilin, sowie durch Behandlung mit HCl, 
W., konz. Schwefelsäure und Salpeterschwefelsäure gereinigt. Kp. 90—91°; D.4,, 
0,6842. —- Reptan. Zur Darst. wurde Buttersäure in Butyron verwandelt, dieses 
durch Wasserstoff und Platin hydriert, das entstandene Dipropylcarbinol mittels 
Tolnolsulfosäure in Hcpten-3 übergefübrt'  und dieses in essigsaurer Lsg. in Ggw.
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von Platin hydriert. Ein zweites Präparat wurde durch katalytische Hydrierung 
von Heptin (aus Önauthol) erhalten. Kp. 98—98,3°; D .4,5 0,6879. — n-Octan. Aus 
u-Butylhromid und Na; Reinigung durch Schwefelsäure, Salpeterschwefelsäure und 
Extraktion mit Anilin. Kp. 125,8°; D.4,, 0,7063. — Methylcyclohexan. Aus einem 
Handelsprod. durch Behandlung mit Salpeterschwefelsäure u. wiederholte Fraktio
nierung. Kp. 100,4°; D.4,,0,780. — Die 3 Dimethylcycloliexane wurden durch katalytische 
Reduktion der Xylone dargestellt. — o-Verb. Kp. 128,6—129°; D .\ s 0,798. m- Verb. 
Kp. 121,2-121,8°; D.4,,, 0,775. p-Vcrb. Kp. 122,7-123°; D .416 0,783. — Cyclo- 
pentan. Cyclohexanol liefert hei der Oxydation mit HNO«, in 72°/„ig. Ausbeute 
Adipinsäure, die beim Erhitzen mit einem Katalysator in Cyclopentanon übergeht; 
dieses wurde analog dem Butyron (s. o.) in Cyclopcntan verwandelt. Kp. 49,5°;
D.4,* 0,750. — Methylcyclohexanol liefert in analoger Reaktionsfolge Methylcyclo- 
pentan, mit dem Unterschied, daß die Hydrierung des Methylcyclopentanons direkt 
zum Methylcyclopentan führt. Kp. 72°; D.4,5 0,753. Zur Überführung von Butter- 
säure, Adipinsäure und Methyladipivsäure in die Ketone eignet sich als Kataly
sator besonders Manganearbonat. (C. r. d. l’Acad. des Sciences 168. 1324—26. 
30/6. [16/6.*].) R ic h t e r .

G. L anglois, Über eine neue Synthese des Benzylidenacetons. In Anlehnung an 
die Rkk. von K r a t iw in  (C. 191Ö. I. 1336) und D arzen s (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 150. 707. 151. 758; C. 1910. I. 1785. 1911. I. 22) hat Yf. Styrol in Ggw. 
von SnCl4 mit Acetylchlorid zu dem Hydrochlorid des Benzylidenacetons, CaH. • 
CHCl-CHj-CO-CHj, kondensiert u. dieses durch Diäthylanilin in Benzylidenacetbn 
verwandelt. Zur Darst. desselben löst man 39 g Acetylchlorid (0,5 Mol.) in 52 g 
Styrol (0,5 Mol.), versetzt nach starker Abkühlung mit 259 g C8a, läßt 125 g SnCl, 
langsam zutropfen und zers. das ausgeschiedene rötliche Prod. mit Eiswasser. Die 
gewaschene und getrocknete CSj-Lsg. befreit man vom Lösungsmittel, erhitzt den 
Rückstand mit Diäthylanilin (0,5 Mol.) auf 180°, wäscht mit HCi und extrahiert mit 
A.; zur Trennung von Harzen wird schließlich mit Wasserdampf destilliert. Zur 
Charakterisierung wurde das erhaltene Prod. mit Hypochlorit zu Zimtsäure oxy
diert, sowie in das Dibromid vom F. 124—125° übergeführt. Mit Semicarbazid- 
acetat in vrss.-alkoh. Lsg. entsteht das Semicarbazon, Cn Hi,ONs. Goldgelbe 
Blättchen aus A., F. 187—188°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 168. 1052—54. 26/5.)

R ic h t e r .
V avon und F a ille b in , Hydrierung von Piperonalketon und Dipiperonalketon.

Dipiperonalketon, (O• CH,• O ■ C6H3 • CH : CH)2CO, absorbiert in Essigester in Ggw. 
von Platinschwarz zunächst 1 Mol. Wasserstoff unter B. von Dihydropiperonal- 
keton, das auch durch Kondensation von Piperonylkcton mit Piperonal entsteht, 
lvrystalle aus Lg.-ßzn., F. 99°. Die weitere Anlagerung von Wasserstoff verläuft 
langsamer und fühlt zu dem gesättigten Keton C19IIls0 5. Krystalle aus Ä. oder 
CRjOII, F. 55°. — Bei der Darst. des Piperonalketons, (CHaO,)C,iII,-CH : CH-GO
CH, , erhielt H a b e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 618; C. 91. I. 663) eine gelbe 
Yerb. vom F. 107° und eine weiße Verb. vom F. 111°, die er für isomer hielt. 
Nach Beobachtungen derVff. hat das gelbe Isomere jedoch nicht die Eigenschaften 
einer reinen Verb. (der an sich unscharfe Schmelzpunkt kann durch Krystallisation 
aus Bzn. auf 110° erhöht werden; beim Behandeln mit w. W. erhält man das 
weiße Isomere und einen gelben Rückstand; die Mischung der beiden Fraktionen 
schm, bei 107°. Geringe Mengen des gelben Isomeren ändern den F. des weißen 
Isomeren nicht. Bei der Hydrierung der gelben Verb. verschwindet die gelbe 
Farbe schon längere Zeit vor dem Ende der Rk.). Die Verunreinigung besteht 
zum größten Teil aus Dipiperonalketon. -Bei der katalytischen Hydrierung entsteht
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in SO'Yoig. Ausbeute das gesättigte Keton. Blättchen aus Bzn.-PAe., F. 51°, Kp.„ 
168°. Oxim, F. 98°. Scmicarbazon, F. 166°. (C. r. d. l’Acad. des Sciences 169. 
Go—67. 15/7.) R ic h t e r .

Christopher K e lk  In g o ld  und Jocelyn F ie ld  T horpe, Die Bildung und 
Beständiglceit von Spiroverbindungen. Teil II. Vom Gyclöhexan abgeleitete Spiro- 
verbindmgen mit BrücJcenbindung. (Teil I : Journ. Chem. Soc. London 107. 
1080; C. 1915. II. 829.) Wenn die ringschließenden Valenzen in alicyelischen 
Ringen von ihren C in den normalen Richtungen ausgehen, sind die C selbst 
gänzlich spannnungslos, die Valenzen müssen dann aber in gekrümmten Kurven 
verlaufen. Sie werden jedoch bestrebt sein, ihre potentielle Energie durch Ver
kürzung der Kurve zu vermindern; gelingt dies so weit, daß die C durch gerad
linige Valenzen verbunden sind, dann liegt die ganze Spannung innerhalb der C. 
In Wirklichkeit wird sich ein Spannungsgleichgewicht zwischen den beiden Grenz
fällen einstellen, bei welchem die Valenzen in Kurven liegen, die flacher als die 
Grenzkurve sind; die Spannung wird demnach zum Teil von den deformierten C, 
zum anderen Teil von den gekrümmten Valenzen aufgenommen. Es konnte nun 
festgestellt werden, daß der Cyclobutanring in Verbb. vom Typus II schwerer zu 
schließen und weniger beständig ist, als im Typus I ; wenn also die Spannung des 
Cyclohexanringcs auf die B. und Sprengung des Cyclobutanringes einen Einfluß 
hat, so müssen die Valenzen des Cyclopropanringes und des Spirokohlenstoffatoms 
an der Übertragung der Spannung beteiligt sein, d. h. selbst gespannt sein. Die 
so abgeleitete Hypothese, die zur Erklärung der beobachteten Tatsachen gut ge
eignet ist, stellt eine Erweiterung der BAEYERschen Spannungsregel dar, indem sie 
außer der Zahl der C eines Ringes, Art und Verknüpfung angeschlossener Ringe 
und Zahl, Verteilung und Natur von Substituenten berücksichtigt. Der Einfluß der 
Substituenten, über den noch gar nichts gesagt werden kann, muß, wenn man die 
Spannungsverhältnisse in’Systemen mit mehreren Ringen untersuchen will, dadurch 
ausgeschaltet werden, daß nur mit Verbb., die gleiche und ähnlich stehende Sub
stituenten enthalten, gearbeitet wird.

Einfache goniometrische Rechnungen führen zu dem Ergebnis, daß die Bindung
(5.1) in II. ein Gebiet starker Krümmung haben und damit erheblich weniger be
ständig sein muß als die entsprechende Bindung in I. Die Einw. des Cyelohexan- 
ringes auf die Bindungen (1,2) und (1,4) ist nur von der zweiten Ordnung, führt 
aber in beiden Fällen zu einer Schwächung der Bindung; die Bindung (2,3) sollte 
eine jedenfalls unter der Grenze der Nachweisbarkeif bleibende Verstärkung er
fahren. Die wichtigste experimentelle Feststellung ist nun die, daß die Bindung
(5.1) in II. so geschwächt ist, daß sie durch alkal. Mittel, die auf I. anscheinend 
garnicht einwirken, sehr leicht gesprengt wird (vgl. Teil I). Die Schwächung der 
Bindung (1,2) durch den Cyclohexanring ist so klein, daß eine Sprengung in II. 
nicht möglich ist, ohne daß zuvor (5,1) gelöst wird. Ein indirekter Beweis für diese 
Schwächung liegt aber darin, daß in II. die B. des Cyclobutanringes durch Herst. 
der Bindung (3,4) schwerer als in I. erfolgt, woraus zugleich folgt, daß C- und Cs 
wie auch die Bindung (5,1) sich in einem Spannungszustand befinden. Bzgl. der 
Bindung (1,4) hat sich ergeben, daß sie durch Reduktion mit Na-Amalgam unter 
vergleichbaren Bedingungen in II. erheblich schneller als in I. gelöst wird. Diese 
Tatsache beweist ferner, daß alle Bindungen zwischen 2 C gleich lang u. biegsam 
sind, denn bei einer Streckung der Valenzen müßte wegen der Abnahme der an
ziehenden Kräfte bei wachsender Entfernung die Bindung (1,4) in I. schwächer als 
iu II. sein. Entsprechend der Theorie läßt sich ein Einfluß des Cyclohexanringes 
Auf die Bindung (2,3) nicht nacliweisen, selbst wenn ihre Festigkeit durch Ein
fügung von Alkylen vermindert wird; in ailen Fällen werden zunächst die Biu-

I. 3. “ 49
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düngen mit dem Spiro-C gesprengt, deren Unbeständigkeit damit aufs neue er
wiesen wird.

Dibromcyclohexandiessigsiiureäthylester (III.) kondensiert sieb mit Malonesfer 
und NaOCsII5 zum Cyclohexanspiro-l-metkylcyelopropan-1,1',1',2 tetracarbonsäure- 
iithylester (IV.), der bei weiterer Einw. von NaOCsH6 in das Na-Derivat des Cyclo- 
hexanspirodicyclopcntan-3-on-l,2,4-tricarbonsäureesters (V) übergeht. Der Verlauf 
des Vorganges entspricht der Kondensation des Dibrom-^9,^ dimethylglutarsiiure- 
esters mit Malonester; cs besteht aber der Unterschied, daß unter gleichen Be
dingungen hier 02°/o Ausbeute, dort aber nur 13% erhalten werden. Aub den 
Zeit-Ausbcutckurven folgt, daß sich die Geschwindigkeitskonstanten etwa wie 3 :1  
verhalten; die beste Ausbeute betrug in beiden Fällen 77 und 38%, doch wurde 
die letztero erst nach längerer Zeit erhalten. Das K-Salz des Esters V. liefert bei 
Einw. von verd. Säuren Cyclohexanspirodicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbonsäuredi- 
äthylester (VI.), dessen 2-Carbonsäuregruppe noch verestert ist, da er ein ganz ähn
liches K-Derivat liefert wie der Ester V.; beim Kochen mit alkoh. Kali geben aber 
V. und VI. Cyclohexauspirodicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbonsäuremonoätby]ester 
(VII.), dessen Konstitution aus der B. des Anhydrocsters (VIII.) folgt. Der saure 
Ester VII. entsteht auch bei saurer Hydrolyse von V.; wird diese aber weiter ge
trieben, so entstehen 5-Cyclohexanspirodicyelopentan-3-on-l,4-diearbonsäuremono- 
äthylester (IX.) und 5-Cyelohexanspirodicyclopentan-3-onl,2-diearbonsüure (X.), von 
denen der letztere unter Zers, schm., mit FcCla eine Rotfiirbung gibt und durch 
Aeetylchlorid in ein Anhydrid verwandelt wird. Durch weiteres Kochen mit HCl 
wird der saure Ester IX. ¡n 5-Cyclohexaiispirodicyclopentan-3-on-l-earbonsäure (XI.) 
verwandelt, die auch aus X. beim Erhitzen entsteht. Die alkal. Hydrolyse von 
VII. führt zur trans-3-Oxy-4-cyclohexyleyclobutan-2-on-3,4-dicarbonsiiure (XII.), die 
kein Derivat der Acetessigsäure und kein Lacton ist, die aber, obschon eine trans- 
Säure, leicht ein Anhydrid gibt; da ferner XI. durch alkoh. KOH nicht aufgespalten 
wird, scheint ein quartäres C in 4 zur Spaltung notwendig zu sein, so daß die 
Sprengung der 4,5-Bindung sehr wahrscheinlich ist. Die Säure XII. wird beim 
Erhitzen mit W . auf 250° in das Anhydrid der cis-Süuro übergeführt, die ihrerseits 
durch sd. HCl in die trans-Säure zurückverwandelt wird. Ein Vergleich von VII. 
mit dem 5,5-Dimethyldicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbonsäurcmonoäthylester (XIII.) 
im Verhalten gegen sd. alkoh. KOH ergab bei VII. 85% Ausbeute an XII. gegen 
Spuren von 5,5 Dimethyldicyelopentau-3-on-l-carbonsäure (XIV.) unter gleichen Be
dingungen aus XIII., der zu 93% unverändert blieb, ein Beweis für die weitgehende 
Schwächung der (4,5)-Bindung durch den Cyclohexanring. Durch die Annahme von 
sterischer Hinderung oder ähnlichen derartigen Gründen können die Erscheinungen 
nicht erklärt werden.

Das Na-Derivat von IV. gibt mit CHSJ  Cyclohexanspiro-2-inethyldicyclopentan- 
3-on-l,2,4-tricarbonsäureäthylester (XV.), der mit alkoh. KOH eine zweibasische 
Lactonsäurc liefert, die nach ihren Eigenschaften nur ah  trans-y-Oxyq?-cyclohcxyl- 
ß-metkyltricarbäthyllactonsäure (XVI.) angesehen werden kann, bei deren B. trotz 
der Schwächung der (2,3)-Bindung durch die Methylgruppe zuerst die (4,5)- und 
dann erst die (2,3)-Bindung gesprengt wurde. Neben XVI. entsteht eine zwei- 
basische Säure, der wegen ihrer sehr nahen Verwandtschaft mit XII. fast zweifellos 
die Formel der trans-3-Oxy-4-cyclohexyl-l-methylcyclobutan-2-on-3,4-dicarbonsUure 
(XVII.) zukommt. Die B. von XVII. erfolgt so, daß zunächst wieder die (4,5) Bin
dung gelöst wird, und dann die Acetessigcsterspaltung in der anderen Richtung als 
bei der B. von XVI. eintritt.

Bei der Reduktion von XI. mit Na-Amalgam entsteht unter Aufnahme von 
2H  5-Cyclohexanspirocyclopentan-3-on-l-earbonsäure (XVIII.), die weiter zu 5-Cyclo- 
hexanspirocyclopentan-3-ol-l-carbonsäure (XIX.) reduziert wird. Die Sprengung der



(1,4)-Bindung, die durch die Oxydation von XVIII. zu Cy clohexan-1,1-dicarbonsäure 
bewiesen wird, erfolgt also noch vor der Reduktion der Ketogruppe. Vergleichende 
Verss. über die Sprengung der (1,4)-Bindung zeigten, daß Bie bei der Cyclohexan- 
verb. wieder leichter vor sich geht als bei der entsprechenden Dimcthylverb., doch 
ist der Unterschied der Theorie entsprechend nicht so groß wie bei der Sprengung 
der (5,1)-Bindung. Die Reduktionen von XVIII. und der entsprechenden Dimethyl- 
verb. verlaufen praktisch gleich schnell. Verbb. mit gesprengter (4,5)-Bindung 
(z. B. XII.) werden durch alkal. KMnOi schnell zu Cyclohexanearbonsäure oxydiert; 
dieselbe entsteht auch, wenn auch etwas schwerer, bei der Oxydation von Verbb., 
in denen die (4,5)- und (2,3)-Bindung (z. B. XVI.) gelöst sind.

CH, Ö - C j rr orT C H ,-C H , Cs
CIL ^ ¿ - ¿ 3  ' CH, • C H ,''’*? C— 6  s

4 4
III. IV.

CH yCiV C H , CHBr.CO,C,HB CH,-CH aC 0 ,C ,H s).CH(C0,C,H5),
A C H ,.C H / CHBr*CO,C,H6 A CIIS- C h / M h  • 00,0,11,

V. VI.
CH,.CH, C(CO,C,H5).CH.CO,C,H6 C(CO,H)— CH.CO,C,H,
CH ,• CH, C(CO,C,Hs).CO 6 i0' ^C(GO,C,H5).CO

VII. c . h . . > c< ,? C0-H)" “ “ ' c o ' h

f  ^ « W - C O C‘* » > C<CiCOA II.).CO

IX C H ^ c ^-?(CO,H)— CH, C (C O |).C H .C O ,HIX. ° Ä o > C < (; (C o a H 5 ) i6 o  X. C6HI0> C < 6 h --------

v r  r< i ,  ^ ^ C (C O ,H ) .C H , H 0*C C n „
5 10>  V'C I I  CO X n ’ CsH 10̂ C H .C ^C (O i^ .C O äII

XIII. CH C{COiII)_ _ c iI .C O ,H  CH C(CO,H).CII,
CH, ^C(CO,C,H3).CO C H ,^  ^ C H ---------CO

X V  p t t  \ n^C(CO,C,Hs).C(CH,).CO,C,H5 C5H10>CH-C(CO,H).CH(CH,).CO
1 ‘ ■ C(C0,C,H6)-C0 XVI. CH(CO,H)------------0

x v i i .  c Ä . Ä CH(C^ > 0 0  x v n i .

1919 . III . D. Or g a n is c h e  Ch e m ie . 0 7 3

C(0H)-C0,H "GH.. CO

XIX P H  |U C H (C 0 ,H ) .C H , C(C0,H).CH,.C0äH
C,H10> C < cHä-------- ¿H*OH XX‘ CsH" > C < CH.CO,H

v v t  n  rr C(C0,H)-CH.C,H5 C,H10> C H . C(CO,H)■ CH(C2H.)-CO
XXI. c 6h , 0> c < . h _____ ¿ 0  XXII ¿ H(COsII)_---------- 6

C(CO. C.HS) • C(C..H,) • CO, C, H, 
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Neben der Na-Verb. von V. wurde ein öliges Nebenprod. erhalten, das bei der 
Hydrolyse n-Buttersäure, Cyclohexan-l,l-diessigsäure und trans-Cyelohexanspiro- 
cyclopropan-l,2-dicarbousäure liefert. Die B. dieser Säuren erklärt sich daraus, daß

49*
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der augewandte Dibroinester (III.) durch Monobromester, ungebromten Ester und 
C,HsBr verunreinigt war. Ferner wurde 3-Cyelohexanspiro-l-methyleyclopropan- 
1,1',2-tricarbonsiiure (XX.) gefunden, deren Konstitution durch die B. bei der sauren 
Hydrolyse von IV. bewiesen wird. Endlich konnten 5-Cyelohexanspiro 2-äthyldi- 
cyclopentan-3-on-l-carbonsäure (XXI.) und trans-y-Oxy-ß-cyclohexyl-a-äthyltricarb- 
allyllactonsäure (XXII.) isoliert werden, die offenbar Prodd. der alkal. Hydrolyse 
von X X ni. sind.

E x p e r im e n te lle s .  Dibromciyclohcxan-l,l-diessigsäurcäthylester (III.), aus Cyclo- 
hexan-l,l-diessigsäure nach dem Verf. von H e i .l -Volitard  Ze l in s k t , Öl, enthielt 
nur 80°/o reinen Ester. — Cydohexanspiro-l-methylcyclopropan-1,1',1',2 tetracarbon- 
säureäthylcster, CalH3SOs (IV.), aus 4G g Dibromcyclohexan-],l-diessigsäureäthylester 
in CO g A., 4,6 g Na und 32 g Malonester bei 3-stdg. Kochen, farblose Fl., Kp.10 
250—260°. — Natriumcydohexa)wpirodhydopentan-3-on-],2,4-tricarbonsäureäthylester, 
Na-CI()H260 7, aus 9 g Na in 140 g A., 30 g Malonester bei langsamer Zugabe von 
40 g Dibromcyelohexan-],l-dicssigsäureäthylester unterhalb 40° u. 30-stdg. Kochen, 
hellgelber uni. StofF, gibt mit FeCls Rotfärbung. — Cydohexanspirodicyclopentan- 
3-on-J,2,4-tricarbonsäureäthylesUr, CltH260 7 (V.), aus seiner Na-Verb. beim Schütteln 
mit k., verd., wss. HCl und A ., Krystalle aus Ä., F. 46—47°, eil. in organischen 
Fll., gibt mit NaOH das Na Derivat, mit FeCls eine Rotfärbung. — Cycloliexan- 
8piirodicydopcntan-3-on-l,2,4-tricarbonsäurediäthylester, C171I22 0 7 (VI.), aus seinem 
K-Dcrivat und k., verd. HCl oder aus dem Tiiäthylester beim 1-stdg. Kochen mit 
20°/0ig. HCl, zäher Nd., nicht unzers. destillierbar; gibt mit metliylalkoh. KOH 
das K-Salz der K-Vcrb., K 2-C17H 20O7, gelbe Nadeln aus Methylalkohol, uni. in W., 
das auch aus dem Na-Derivat des Triätliylestcrs bei 10-stdg. Stehen mit alkoh. 
KOH entsteht; gibt mit FeCl3 Violettfärbung. — Cydoliexampirodicydopentan-3- 
on-l,2,4-tricarbon$äureinonoäthylcstcr, C15Hls0 7 (VII.), aus 5 g Na-Derivat des Tri- 
iithylesters und 20 ccm 3-n. alkoh. KOH beim Kochen bis zum Verschwinden der 
gelben Farbe; aus dem Triäthylester bei 1-stdg. Kochen mit 20°/0ig. HCl, farblose 
Nadeln aus W., F. 206° (Zers.), gibt mit FeCl, eine blauviolette Färbung. — Cydo- 
hexanspirodicyclopentan-3 -on-1,2,4-tricarbonsäuremonoäthylesterankydrid, C15H16Oe, 
aus dem Monoäthylester und Acetylchlorid bei 100° in 1 Stde., Krystalle aus Ä., 
F. 126°, gibt beim Kochen mit W . den Monoätbylester zurück. — 5-Cydohexan- 
spirodicydopenian-3-on-l,4-dicarbonsäuremonoät]iylester, Cu H 19Oj (IX.), aus Cyclo- 
hexanspirodicyclopentau-3-on-l,2,4-tricarbonsäureäthylester bei 5-stdg. Kochen mit 
20°/oig. HCl oder aus dem Monoäthylester in 2 Stdn., Krystalle au3 verd. A., 
F. 104—106°, bei 250° noch beständig, keine Färbung mit FeCls. — 5-Cyclohexan- 
spirodicyclopentan-3-on-l,2 dicarbonsäure, C12II14Os (X.), aus dem Na-Derivat des 
Cyclohexanspirodicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbonsäureäthylesters oder dem ent
sprechenden Monoäthylester bei 12-stdg. Kochen mit 10 Tin. 20°/0ig. HCl, Nadeln 
aus W ., F. 234° (Zers.), gibt mit FcCls eine tiefrote Färbung, gegen weiteres 
Kochen mit HCl beständig; gibt mit Acetylchlorid bei 100° das Anhydrid C, JfjoO,, 
Krystalle au3 Ä., F. 154°. — ö-Cyclohexanspirodicyclopentan-3-on 1-carbonsiiure, 
Cu IIu Oa (XI.), aus Natriumeyelohexanspirodicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbonsäure- 
äthylester und etwa überschüssiger verd. HCl bei 200°, aus 5-Cyclohexanspiro- 
dicyclopcntan-3 on 1,2-dicarbonsäure oberhalb F ., aus dem Tricarbonsäuretriüthyl- 
ester oder dem Diäthylestcr oder dem Monoäthylester bei 12-stdg. Kochen mit 
20°/o*g. HCl, Nadeln aus A., F. 236°, wl. in W . und den meisten k., organischen 
Fll., keine Färbung mit FeCl3, gegen sd. Alkali und IiCi beständig, entfärbt k., 
alkal. KMn04 sofort. — Stmicarbazon, C13H170,N 4, durch kurzes Koelien mit wss. 
Semicarbazidacetat dargestellt, Krystalle aus A., F. 259° (Zers.). — trans-3-Oxy-4- 
cyclohexylcyclobutan-2-on-3,l-dicarbonsäure, C12H190 6 (XII.), aus 5 g Natriumcyelo- 
hexanspirodicyclopentau-3-on-l,2,4-tricarbonsäureäthylester oder dem entsprechenden
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Monoäthylester bei 1-stdg. Kochen mit 30 ccm 4-n. alkoh. KOH, Prismen mit 2 HsO 
aus W ., P. 206° nach dem Trocknen bei 100° unter Dampfentw., 11. in Ä., 1. in 
Chlf., wasserfrei all. in W. u. organischen Fll. außer Chlf., PAc. — Agj'-C^H^O«, 
Nd. — BavCI2Hu 0 6l Nd. — cis-3-Oxy-4-cydohexykydoInitan-2-on-3,4-dicarbonsäure, 
ClaIIiaOo (NH.), aus ihrem Anhydrid beim Auflösen in 4-n. wss. NaOII und An
säuern mit HCl, Kryatalle aus einem Gemisch von Ä ., I3/.1. und A., F. 145° (Ab
spaltung von W.), 11. in W., A., fast uni. in Ä. — Anhydrid der cis-Säure, C,,HM0 6, 
aus trans-3-Oxy-4-cyclohexylcyclobutan-2-on-3,4-dicarbonsäure bei 240—250°, P ris
men aus Ä., F. 155°, entsteht auch aus der cis-Säure oberhalb F. — cis-3-0xy-i- 
cydohcxykydobutan-2-on-3,4-dicarbonanilidsäure, C,8H2l0 6N, aus dem Anhydrid der 
cis-Säure und Anilin in Bzl., Krystalle aus verd. A., F . 202° (Abspaltung von W.); 
liefert bei 210° das cis-Anil, Ci8H,i,04N, Nadeln aus A., F. 199°.

Cydohcxanspiro-2-methy}dieyclopentan-3-on-l,2)4lricarbonsmircäthy'lesUr,CM'ü.,i0 1 
(XV.), aus 20 g Natriumcyclokexsnspirodieyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbonsäureäthyl- 
ester u. 20 g CII3J  in 100 g A. bei 100° in l 1/,. Stdu. unter zeitweiligem Schütteln, 
01, konnte nicht destilliert werden, scheint zum Teil den Methyldiätbylester zu 
enthalten. — trans-y-Oxy-ß-cydohexyl-a-methyltricarballyllactonsäure, C13H18Oe (XVL), 
aus 25 g Cyclohexanspiro-2-metbyldicyclopentan-3-on-l,2,4-tricarbonsäureäthylester 
bei 27,-stdg. Kochen mit 170 ccm 4-n. alkoh. KOH u. Zers, der gebildeten Salze 
mit Säure, Krystalle aus Bzl., F. 171°, sll. in W ., A., zll. in Bzl., Chlf. — A g,• 
C,3Hl30 3, Nd. — Die freie trans-y- Oxy-ß-ajdohc.nyl-u-methyUricai ballylsäure, CiSlI20O,, 
konnte nur durch Titration der Lactonsäure mit ßa(OH), nachgewiesen werden. — 
Ba5(C13H ,,0 ;)2. — cis- y  - Oxy-ß-cyclöhcxyl-u - methyltricarballylladonsäureanhydrid, 
CijII180 5, aus der trans-Lactonsäure und Acetylchlorid bei 100°, Krystalle aus A., 
F. 170°, kann unter vermindertem Druck destilliert werden; wird durch Kochen 
mit NaOII in Aic cis-Lactonsäure, C,3H 18O0, verwandelt, mkr. Krystalle aus W., 
F. 152° (Abspaltung von W.), sll. in W., wird durch Acetylchlorid unter gewöhn
lichem Druck in das cis-Laetonsäurcanhydrid, durch Kochen mit konz. HCl in die 
trans-Lactonsäure übergeführt. — cis-y-Oxy-ß-cydohexyl-u-mdhyltricarbaUylsäure, 
CISHi0O ,, existiert nur in Salzform. — Ba3(C13H ,,0 ;)j, Nd. — lrans-3-Oxy-4-cydo- 
hexyl-1-mclhylcyclobutan-2-on-3,4 dicarbonsätirc, CI3IIls0 8 (XVII.), entsteht als in Bzl. 
uni. Nebeuprod. der trans-y-Oxy-^ cyclohexyl-ß-methyltriearballyllactonsäure, Kry
stalle aus wss. A., F. 185° (Abspaltung von W.). — eis-3-Oxy 4-cydohexyl-J-mcthyl- 
cydobutan-2-on 3,4-dicarbon$äureanhydrid, C,3III00 4, aus der trans-Säure bei 230°, 
Krystalle aus A., F. 158°; heim Kochen mit W . entsteht cis-3-Oxy-4-cydohexyl-l- 
methykydobutan-2-oh-3,4-dicarbonstiurc, C,jII,8O0, Krystalle aus W ., F. 148° (Ab
spaltung von W.), 11. in W., wird durch 4-stdg. Kochen mit konz. HCl vollständig 
in die trans-Form verwandelt.

ö-Cydohexanspirocydopentan-3-on-l-carbonsäure, C,,H10O3 (XV11I.), aus 5 g 
ö-Cyclohexanspirodicyclopentan-3-on-l-carbonsäure in 200 ccm mit Soda neutrali
sierter Lsg. u. 120 g 3°/0ig. Na-Aroalgam, die zu jo 10 g Vs-stündlich zugesetzt werden, 
in einer CO.-Atmosphäre, Krystalle aus verd. A., F. 136—138°, wl. in W., PAe., sonst 
sll- — Semicarbazon, C12H180 3Ns, Krystalle aus A-, F. 210° (Zers.). — 5-Cydohexan- 
spirocydoperitan-3-ol-l-carbotisäure, Cu II,80 3 (XIX.), aus 5 g 5-Cyclohexanspirocyclo- 
pentan-3-on-l-carbonsäure in 400 ccm neutraler Lsg. und 240 g 3%ig. Na-Ainalgam 
bei 17°, Krystalle aus Bzl. - f  PAe., F. 125—127°, sll. in organischen FU. außer 
PAe., 11. in W .; gibt bei 4-stdg. Kochen mit Acetylchlorid das Acetylderivat, 
Ci3HS30 „  Krystalle aus Bzl., F. 157-160°.

Cydohexan-l,l-dicarbonsäure, C31IU0 4 =  C6H,0(CO2H)2, aus 5-Cyclohexanspiro- 
cyclopentan-3-on- oder -3-ol-l-carbonsäure beim Erwärmen mit konz. HNOs, Kry
stalle aus W ., F. 207° (CO.,-Entw.). — Cydohexancarbonsäure (Hexahydrobenzoe- 
säure), aus Cyclohexan-l,l-dicarbonsäure beim Destillieren; aus 10 g trans-y-Oxy-
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)?-cyclohcxyl-ß-mcthyltricarballyllactonsäure oder trans-3-Oxy-4-cyclohexylcyclo- 
butan-2-on-3,4-dicarbonsiiure in NiijCO,., n. 30 g KMn04, F . 21—25°, Kp. 232—236°.

trans-Cydohexanspirocyclopropan-l,2-dicarbonsäurc, entsteht ans den zwischen 
120° (20 mm) und 250° (11 mm) siedenden Nebenprodukten von Natriumeyclohexan- 
spirodicyclopentan-3-un-l,2,4-tricarbonsäureüthylester bei 48-stdg. Kochen mit HCl, 
Krystalle aus verd. A ., F. 237°. — 3-Cyclohexanspiro-l-methylcyclopropan-l,r,2-tri- 
carbonsäure, CjjHla£>| (XX.), Krystalle aus W., F. 215° (Abspaltung von W.); liefert 
bei 2-stdg. Kochen mit Acetylchlorid die Anhydridsäure, C ,.Ji,40 8, Krystalle aus 
Bzl., F. 128°, aus der nach dem Kochen mit xvss. NaOH die Tricarbonsäure zu
rückerhalten wird. — 5 - Cyclöhexcinspirn - 2 - äthyldicyclopentan-3  - on -1 - carbonsäure, 
C13H190 s (XXI.), Nadeln aus Bzl., F . 191—194°, wl. in W ., keine Färbung mit 
FeCl,. — Irans-y-Oxy-ß-cyclohexyl-ci-äthyltricarballyllactonsäurc, Cu lL 0Ort (XXII.), 
Krystalle aus W ., F. 149°, K p .45 240—250°, 11. in W. und organischen Fll. außer 
PAe. — Ag2Cu H 180 6, Nd. — Die freie trans-y- Oxij-ß-eydohcxyl-a-äthyUricarballyl- 
säure, CltH 2i!0 ; , existiert nur in Salzform. — Bas(Cu H,D0 ;)2, Nd. — cis-y- Oxy-ß- 
cyclohexyl-u-äthyltricarballyllactonsäureanhydrid, C,4II180 5, aus der trans-Laetonsiiure 
und Acetylchlorid bei 100° in l 1/» Stdn., Krystalle aus Bzl., F. 154°. — cis-y- Oxij- 
ß-cyelohexyl-ci-äthyltricarballylsäure, C,4H220 , , aus dem cis-Lactonsäureanhydrid 
beim Kochen mit wss. NaOH u. Ansäuern der Lsg., sehr unbeständig, geht leicht 
in die cis-Lactonsäure über. — Ba3(C14HI80,)2, Nd. — cis-y- Oxy-ß-cyclohexyl-a- 
äthyltricarballyllactonsäure, Cu HSl)0„, aus der eis-Triearballylsäure. bei 100°, Kry
stalle aus Bzl. -f- PAe-, F. 198° (Abspaltung von W.), wird durch Kochen mit 
HCl zum Teil in die trans-Lactonsäure verwandelt. — Agä ■ CnHigO,,.

5,5 - Dimeth yldicyclopentan -3-on- 1,2,4-tricarbonsäurcnionoäth ylestcr, C,.,Hu O; 
(XIII.), aus Natriumdimetkyldicyelopentan-3-on-l,2,4-triearbonsüurcätkylester beim 
Kochen mit 5 Gewichtsteilen 3-n. alkob. KOH bis zum Verschwinden der gelben 
Farbe, Krystalle aus 15%ig. HCl, F. 162° (Zers.), gibt mit FcCla eine purpurne 
Färbung; bei kurzem Erhitzen mit W. auf 200° entsteht 5,5-Dimcthyldicydopentan-3- 
on-X-carbonsäure (XIV.). (Jonrn. Chem. Soe London 115. 320—83. 'April. [13/3.] 
South Kensington, Imperial College of Science and Technol.) F r a n z .

P au l Sabatier, Alph. M ailhe und G. Gaudion, Einwirkung von fein verteilten 
Metallen au f Pincndämpfe. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des Sciences 168. 670; C. 1919. 
III. 261.) Leitet mau Pincndämpfe bei 350° über aus Oxyden reduzierte Metalle, 
so entsteht ohne Gasentw. eine Fl. vom Kp. 156—230°, die aus Isomeren des Pinens 
und einer geringen Menge Polyterpenon besteht. Über fein verteiltem Kupfer bei 
500° werden größere Mengen eines mit. leuchtender Flamme brennenden, an "Wasser
stoff und Äthylen-KW-stoffen reichen Gases entwickelt. In dem bei 600—630° er
haltenen Destillat wurden neben Äthylen und Diäthylen-KW-stoffen, Cyclohexcnen 
und Terpenen nachgewiesen: Benzol, Toluol, Isopren (?) oder 1‘iperylen (?), m-Xylol, 
in der Hauptfraktion Cymol, Cumol, Methyläthylbenzol und dem Pinen isomere 
Terpene. Die Menge der als Nitroverbb. isolierbaren aromatischen KW-stoffe be
trug 31% des angewandten Pinens. Nickel bewirkt bei 600° hauptsächlich die B. 
eines sehr wasserstoffreichen Gases u. kohliger Substanzen; die Menge des Destil
lats ist anfangs nur gering, steigert sich aber mit abnehmender Wirksamkeit des 
Katalysators. Infolge der hydrierenden Wrkg. des Nickels enthält das Rcaktions- 
prod. mehr gesättigte KW-stoffe als das über Kupfer erhaltene Destillat, z. B. fand 
sich in der Fraktion 150—180° unter anderem ein Terpan. Die Wrkg. von Kobalt 
bei 600° steht in der Mitte zwischen der des Nickels und der des Kupfers, Eisen 
verhält sich fast wie Nickel. (C. r. d. l’Acad. des Sciences 168. 926—30. 12/5. 
[5/5.*].) R ic h t e r .
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E. L éger, Beilrag zur Kenntnis des Cinchonidins. Cinchonidin liofert mit HBr 
(D. 1,5) das Dihydrobromid des Hydrobroincinchonidins. Nadeln, sll. in W., weniger
1. in A. von 95 Vol. *%> absorbiert langsam W. unter Übergang in eine glasartige 
M. Bei der Einw. von Kalilauge auf die alkoh. Suspension des Salzes entstellt. 
Hydrobromcinehonidin. Beständige, mkr. Blättchen, uni. in W. — Durch 48-stdg. 
Erhitzen von basischem Cinchonidinsulfat mit 4 Gew.-Tln. 50°/uig. i lS 0 4 wurde 
neben den Cinchonidinisomeren ß-Cinchoniiin und Apocinchonidin ein Oxydihydro- 
cinchonidin, Ci0H24O3Na, erhalten, das mit den Oxydihydrocinchoninen (C. r. d. 
l’Acad. des Bciences 168. 404; C. 1919. I. 1034) isomer ist. Perlmuttergläuzende 
Blättchen aus verd. A., P. 242—243° (korr.) unter Zers. LI. in A. von 50 Vol 
a Dîs =  —101,7° (in absol. A. p == 1,016); « Ds3 =  —135° (in W. mit 3 HCl; p =» 
1,048). Liefert ein Diacetyldcrivat. Reduziert in saurer Lsg. Permanganat nicht

unmittelbar. Gibt mit Hypobromit CBr4, mit Jod in alkal. Lsg. CI1J3. Bei 10-stdg. 
Erhitzen mit 70%ig. H8S04 auf 115° findet teilweise Umwandlung in Apocincho- 
nidiu und ^-Cinchonidin statt. Basen, die dem Cinchonigin und Cinchonilin bei 
der analogen Behandlung der Oxydihydrocinchonine entsprächen, bilden sich hierbei 
nicht. ¿9-Cinchonidin und Apocinchonidin, die wahrscheinlich stereoisomer sind, 
besitzen wie Apocinchonin an Stelle der Gruppe CHa : CH— die Gruppe CIL,-CH: 
Auf Grund des verschiedenen Verhaltens gegen H3S04 werden den Oxydihydrocin- 
choniuen und dem Oxydihy drocinchonidin die Formeln I., bezw. II. zuerteilt (Q ==» 
Chinolinrest). Ob Cinchonidin und Cinchonin ebenfalls stellungsisomer sind, kann 
nicht mit Sicherheit entschieden werden. Die Oxydation von Cinchonin durch 
Cr03 zu Merochincu steht jedenfalls mit dieser Annahme nicht im Widerspruch. 
(C. r. d. l'Acad. des Sciences 169. 67—70. 15/7. [7/7.*].) R ic h t e r .

A. B. W einhagen, Beiträge zur Muscarinfrage. I. Mitteil. Zur Kenntnis der 
Platindoppelsalze einiger Basen, Vf. hat bei der Bearbeitung der Muscarinfrage 
folgende Bromoplatinatc u.Cldorobromoplutinate hergcstellt: Cholin: (CjHuNOHBr),. 
PtBr,, aus Choliuhydrochlorid, PtCl4 und überschüssiger HBr. Beim Eindampfen 
duukelrote, granatfarbene große Prismen, Würfel und Oktaeder, wl. in k., zl. in li. 
W., F. unter Zers. 240°. — (CjH^NOHBrbPtClBr, aus dem Cliolinhydrobromid u. 
PtCl4 als dunkelroter Nd. aus h. W. Würfel, Prismen und längliche Plättchen. 
F. unter Zers, bei 255°. — Betain: (C jH nN O JIB i'hPtB r,^ HaO. Darst. wie beim 
Cholin. Granairote, derbe Kiystalle aus W., meist in 4- u. 6-seitigen abgeschrägten 
dicken Blättchen, wl. in k., zl. in h. W., F. unter Zers, unscharf bei 240°. — 
Pyridin: (CjHjNHBrjjPtBr,, kurze, dunkelrote Prismen aus h. W. F. unscharf bei 
280°; zersetzt sich beim Erhitzen in W. unter B. einer sehr wl. gelben Pt-Verb. 
(C6HtN)jPtBr4 vom Zers.-Punkt 150°. Als Zwischenprod. bei der B. dieses Tetra- 
bromdipyridinplatins entsteht eine hellgelbe, in W . 11., in viereckigen Plättchen 
krystallisierende Pt-Verb., wahrscheinlich p e n ta b ro m o p v r id in s a u re s  P y r id in

achtseitige, abgeschrägte Plättchen und auch zinnoberrote, dünne, quadratische, 
rhombenförmige Blätter aus heißem W., zl. in kaltem W., F. unscharf bei 238“. 
(CsHuNOjHBrljPtCljBr,, aus Arecolinhydrobromid und PtCl4, dunkelrote, sechs-

CH CH

Arecaidin: (C,H11NO,HBr)i PtBrJH.,0, dunkelrote, derbe.



seitige Plättchen und kurze Prismen aus W., F. bei etwa 198°. — Nicotin: 
C10Hu N.,(HBi'),PtBr,-11,0, fein kryst. duukelrot, aus W. nicht, umkrystallisierbar, 
zers. sieh unter B. eines orangeroten Prod., F. 230°. — Morphin liefert beim Lösen 
in HBr und Erwärmen mit PtCI, kein definiertes Prod. Es konnte eine bräunliche, 
in W. uni. Verb. isoliert werden, anscheinend das l ’t-Salz eines Morphinzersctzungs- 
prod., von etwas kleinerem Vol.-Gew. als das des Apomorphins. — Hydrazin liefert 
kein Platinat. (Ztschr. f. physiol. Ch. 105. 249—57. 10/6. [12/4.] Zürich, Agri- 
kulturchem. Lab. der Eidgen. teehn. Hochschule.) G u g g e n h e i m .

E. W in ters te in , Über das Vicin. Feingemahlene Wickeusamon werden mit 
n. H,SO, zu einem dünnen Brei angerührt, nach 12 Stdn. filtriert, mit Kalkmilch 
neutralisiert, von CaSO, abgetrennt und das Filtrat mit HgCls -f- Ba(OH)a zers. 
Das abgeschiedene weiße Hg-Doppelsalz wird bei barytalkal. Rk. mit H,S zerlegt, 
das Ba mit COa abgeschieden, aus dem konz. F iltrat krystallisiert das Vicin in 
einer Ausbeute von höchstens 0,2%. Et was bessere Ausbeuten erhält man, wenn 
mau aus dem mit CaC03 vermengten Wickenpulvcr zuerst mit 80% A. einen 
Extrakt lierstellt und nach dem Verjagen des A. mit HgCl2 uud Baryt fällt. 
Das aus W . umkrystallisierte Vicin bildet voluminöse, zu Büscheln vereinigte 
Nadeln, F. unter Zers. 239—242°. 1 g gel. in 10 ccm 10°/oig. H2SO, dreht im 
2 dm-Rohr —5,1°, woraus [k]d1s =  —8,77°; 1 g in 15 ccm NaOH dreht im 
2 dm-Rohr —5°, woraus [ce]Du  — —12,1“. — Zur Spaltung des Vicins wurden 20 g 
in 60 ccm Na,SO, gel. u. durch 1-stünd. Erhitzen auf 100° hydrolysiert. Der nach 
A l i . i h n - S o x h l e t  ermittelte Glucosegehalt betrug 59,3%. Bei der Zers, von 20 g 
Vicin durch 200 ccm n. H.,SO, konnten nach Entfernung der H,SO, mit Ba(OH), 
und nach Abscheidung der mit Phosphorwolframsiiurc fällbaren Basen aus dem 
F iltrat 5,4 g Glucose isoliert werden. Bei der Hydrolyse gibt die Substanz an
fänglich mit ammoniakalischer FeC)3 Lsg. eine tiefblaue Färbuug, beim Versetzen 
mit Ba(OHh eine Rotfärbuug. Nach 2 stünd. Kochen werden diese Farbreaktionen 
nicht mehr erhalten. (Ztschr. f. physiol. Ch. 105. 258—04. 10/0. [12/4.] Zürich, 
Agrikulturehein. Lab. d. Eidgen. techn. Hochschule.) G u g g e n h e i m .

S. E d lb ach er, Notiz über eine Farbreaktion der Eiweißkurpcr. Schüttelt man 
eine Eiweißlösung mit NaOfI und Dimethylsulfat und unterschichtet nach der 
Zers, des letzteren das Reaktionsgemisch mit konz. HsSO,, so tritt an der Be
rührungsfläche beider Fll. eine schöne blaurote Farbzone auf, die sich beim Mischen 
durch die ganze Fl. verbreitet. Die Rk. erfolgt mit allen jenen Proteinen, welche 
auch die Rk. mit Glyoxylsäure geben, ist also auf die Anwesenheit des Trypto
phans zurückzuführen, mit dem sie in der T at ebenfalls eintritt, u. zwar in noch 
größerer Verdünnung als die Bromrk. Sic ist positiv mit allen tryptophanhaltigen 
Proteinen: Casein, Serumalbumin, Serumglobulin, Eieralbumin ( M e r c k ) ,  lidestin 
aus Hanfsamen, Globulin aus Kürbissamen, Globin, B e n  CE-J ÖNESschem Eiweiß, 
Hetero-, Proto- uud Deuteroalbumose, negativ mit Gelatine, Zein, Glupein, Salmin, 
Sturin, Esocin, Scombrin. Indol uud Skatol geben nur Rotfärbuug. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 105. 240—41. 10/6. [4/4.] Heidelberg, Physiol. Inst.) G u g g e n h e i m .

S. P. L. Sörensen, unter Mitwirkung von J . A. C hristiansen, M arg re th e  
H öyrup, S. G oldschm idt und S. P a litzsch , Proteinstudien. V. Mitteilung: Über 
den osmotischen Druck der Eteralbuminlösungcn. (Ztschr. f. physiol. Ch. 106. 1 bis 
130. 1/7. 1919. [16/7. 1918]. — C. 1918. II. 826.) G u g g e n h e im .

E. und H. Salkoxvski, Über den Anteil der Dcnzoldcrivate und des Beneol- 
kohlenstoffs am Eiweißmolekül. Die bei der Fäulnis der Eiweißkörper aus den
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benzolkcruhaltigen Aminosäuren — Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin — ent
stehenden Abbauprodd. — Indol, Indolessigsäure, Phenol, Kresol, Oxyphenylessig- 
säure, Oxyphenylpropionsäure, Phenylpropionsäurc — lassen sich init einiger Sicher
heit quantitativ bestimmen. Bei der Fäulnis von 2,194 kg trockenem Fibrin wurden 
gefunden 22,351 g Indol, 8,3 g Indolessigsäure, 18,865 g Phenol, 69,6 g rohe, bezw. 
35,165 g Oxysäure (Gemisch aus gleichen Teilen Oxyphcnylessigsäui c und Oxy- 
phenylpropionsäurc). Die Phenylessigsäure und Phenylpropionsäurc wurde so er
mittelt, daß das aus den Fäulnisprodd. mit A. extrahierte Siiuregemiscli im Vakuum 
destilliert wurde. Das Destillat wurde an Kaninchen verfüttert, deren Ilippur- 
säure- und Pkenylacetursäureausscheiduug Schlüsse auf die verfütterte Menge der 
Pheuylessigsäure und Phenylpropionsäurc erlaubten. Aus den erhaltenen Zahlen 
wird geschlossen, daß das Fibrin bei der Fäulnis l,2G°/0 Indol, 2,83°/0 Phenol und 
1,27% Hydroziratsäure geliefert hat. Es enthalten danach 100 g Fibrin 2,21 g 
Tryptophan, 1,40 g Phenylalanin, 5,45 g Tyrosin. Nimmt man als C Gehalt des 
Fibrins 52,68°/o an, so ergibt sieh, daß der C-Gehalt des Benzols nur ‘/is des Ge- 
samtkohlenstofis ausmacht. (Ztsehr. f. pliysiol. Gh. 1 0 5 .  242 —48. 10/G. [11/4.] 
Berlin, Pathol. Inst. d. Univ.) G ugG E N H E IM .

M ath ilde  N elson-G erhardt, Untersuchungen über Salmin. Wie G o t o  (Ztsehr. 
f. physiol. Ch. 3 7 .  94; C. 1 9 0 3 .  1. 235) bei der Hydrolyse des Clupeins, konnte 
auch Verfasserin bei der Siiurcspaltung des Salmins eine Aciditätszunahme fest
stellen. Diese läßt sieh zum Teil durch die Annahme von H e n r i q u e S  u .  SöR EN SEN  
(Ztsehr. f. physiol. Ch. 6 3 .  27; C. 1 9 0 9 .  II. 2043) erklären, wonach die bei der 
Hydrolyse sich vermehrenden sog. peripheren Peptidbindungen —CO-NH—, bezw.

-C(OII)—N— infolge der stärkeren Enolisierung saure Natur besitzen. Es konnte 
nämlich naehgewiesen werden, daß in dem Monoamiuosäureanteil des Salminhydro- 
lysats sauer reagierende Peptide vorhanden waren, deren Acidität bei der totalen 
Hydrolyse wieder abnahm. Die Acidität dieses Peptidanteiles genügt jedoch nicht, 
tun die beobachtete Alkalescenzabnahme zu decken. Die Alkalescenzabnahme des 
Hydrolysats war 7-mal so groß wie das Basenbindungsvermögen der bei der Hydro
lyse entstandenen Monoaminosäurepeptide. Die Vermutung, daß bei der Säure
spaltung eine bisher unbekannte Monoaminodicarbonsäure entsteht, konnte nicht 
bestätigt werden, da sich in der Ag-Barytfraktion ein derartiger Körper nicht 
auffinden ließ. Auch in dem Freiworden des Serins kann die Ursache der sauren 
Ilk. nicht liegen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß das Serin im intakten 
Salmin mit seiner Oxygruppe esterartig die Carboxylgruppe einer Monoaminosäure 
verankert; dieses Prod. würde alkal. Natur besitzen, welche bei der Hydrolyse ver
loren ginge. Die mutmaßlichen Verhältnisse illustrieren sich durch das Beispiel 
eines Seringlycinesters:

HOOC • CH(NHj)- CHjO ■ CO • CHa • NHS +  HaO =  
HOOG-CH(NU2}-CHjOII — HOOC-CHj-NH*.

Darst. des Salmins. 100 g des getrockneten, gepulverten Spermas von Onco- 
rhynehus Tschawytscha werden mit einer Lsg. von 100 g CuCIj in 1 1 W. bei 37° 
3 Tage lang digeriert. Vom Ungelösten wurde abfiltriert u. so lange ausgewaschen, 
bis das F iltrat mit Natriumpikrat keine Fällung mehr gibt. Aus den Filtraten 
wird das Salmin mit einer konz. Lsg. von Natriumpikrat zur Abscheidung ge
bracht. Das Salminsulfat löst sich im Überschuß der IIjS 0 4 und wird leicht 
schmierig. Der Nd. wird mehrmals mit A. verrieben, dann mit A, gewaschen und 
getrocknet. Das Salminsulfat wird mit Pepsin-HCl einer 24-stdg. Verdauung unter
worfen, dann nochmals als Pikrat isoliert und, wie oben beschrieben, in das Sulfat 
umgewandelt. Ausbeute 10 g aus 100 g Sperma. Zur Spaltung wurde das Salmin-
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sulfat in der 10-fachen Menge 6%'g- H2SO< gel. und in einer Pt-Schale bei 141° 
und einem Atmosphärenüberdruek 2 Stdn. lang erhitzt. Die zersetzte Lsg. gab 
keine Biuretrk. mehr und entwickelte in alkal. Lsg. kein NH8, wohl aber Spuren 
von Pyrrolidin. Beim Erhitzen auf höhere Tempp. wurde das Arginin unter Entw. 
von NH3 zers., bei niederen Tempp. war die Hydrolyse ungenügend. Der Nach
weis der Peptide im Hydrolysat erfolgte nach Entfernung des Arginins nach 
wiederholter Behandlung mit Silber-Baryt im Monoaminosäureanteil, einerseits durch 
Phenoltitration (Ermittlung des Verhältnisses von Gesamt-N zu fonnoltitrierbarem 
N), andererseits durch Mol.-Gew.-Bestst.; letztere ergaben stets höhere Werte als 
die Mol.-Geww. der im Salmin vorhandenen Monoaminosäuren: Valin, Serin und 
Prolin. — Bei der totalen Hydrolyse von Glyciuankydrid und Leueyl-Glycin konnte 
in Übereinstimmung mit der Theorie von SöR EN SEN  mit dem Verschwinden der 
Carbimidgruppe —CO'NH— eine Abnahme der Acidität festgestellt werden. 
(Ztsehr. f. physiol. Ch. 105. 265 —82. 10/6. [28/4.] Heidelberg, physiol. Inst, der 
Univ.) G u g g e n h e i m .

H ein rich  Lüers, Über die Identität von Hordein und Bynin. Die hydroly
tische Unters, der beiden in A. 1. Proteide aus Gerste, bezw. Malz nach dem Verf. 
von VAN S l y k e  ergab die folgenden W erte:

Bynin Hordein
Ammoniak-N.......................................... . 23,55 23,00
Melanin-N............................................. . 1,67 1,70
C y s tin -N .............................................. 1,63 1,58
A rginin-N ............................................. . 5,23 5,00
Histidin-N ............................................. . 1,00 1 ,3 3
Amino-N im Filtrat der Basen . . . 52,43 54,02
Nichtamino-N im Filtrat- der Basen . 12,39 12,49

Angesichts dieser naheliegenden Werte, der von K r a f t  (Ztsehr. f. ges. Brau
wesen 33. 1 9 3 . 2 0 5 ;  C. 1910. I. 1 8 8 8 )  gefundenen Übereinstimmung der Eigen
schaften u. namentlich auch der von diesem bei der Keimung beobachteten äußerst 
regelmäßigen Abnahme des Hordeingehaltes spricht sich Vf. für die Ansicht aus, 
daß Bynin nicht ein neuer, an die Stelle des Hordeins getretener Eiweißkörper sei, 
sondern ein bei der Keimung verbliebener Best von diesem. (Biochem. Ztsehr. 
96. 1 1 7 — 3 2 . 3 1 /7 .  [15/5.] München, Deutsche Forschungsanst. f. Lebensmittclchem.)

SriEGEE.

E. Biochemie.

I. Pflanzenchemie.

0. G ertz, Laboratoriwnstechnische und mikrochemische Mitteilungen. 3 .  Über 
knjstallisierendc Blattpigmente von Heracleumarten und von Strobilanthes Diirianus. 
Die Blätter von Heracleum granatense B o iss., eminens L a n g e ,  villosum F i s c h ,  und 
pyrenaicum Lam. enthalten so viel C a ro t in ,  daß sie sich ganz besonders für eine 
mikrochemische Demonstration des Carotins in situ eignen. Die Kalimetbode von 
M o l i s c h  ist dabei dem Säureverf. von F r a n k  überlegen. Ebenso enthält Strobi
lanthes Diirianus viel Carotin; die mikrochemischen Verhältnisse stimmen mit 
denen bei Heracleum überein. Die Blätter von Strobilanthes und vor allem von 
Heracleum bieten auch ein gutes Material für die Darst. des krystallisierten 
C h lo ro p h y lls  nach dem Verf. von B o r o d i n .  (Bot. Notis. 1918- 4 6  — 58; Bot. 
Zentralblatt 39. 4 0 3 .  Ref. G r e v i l l i u s  ) R a m m s t e d t .
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F. P. V eitch  und J . S. Rogers, Amerikanischer Sumach: E in  -wertvoller Gerb- 
und Farbstoff. Es wird auf den in großen Mengen in den Vereinigten Staaten 
wild wachsenden Sumach hingewiesen, der noch nicht genügend ausgenutzt wird. 
Blätter und Blattstiele dieses V. ergaben an Gerbstoff bei Zwergsumaeh (Rlius 
eopallina 28,95% ! weißem Sumach (Rhus glabra) 25,14°/o, Hirschhornsumach (Ithus 
hirta) 27,66%. Der Gerbstoffgchalt der Stengel war entsprechend 7,77, 6,84 und 
7,07%. (U. S. Dept. of Agriculture Bulletin 706; Journ. Franklin Inst. 187. 231 
bis 232. Februar. U- S. Bureau of Chemistry.) R ü h l e .

H. Herissey, Über die Konservierung des oxydierenden Ferments bei den Pilsen. 
In gut gefüllten, im Dunkeln aufbewahrten Behältern haben Säfte und Glycerin
extrakte aus Pussula delica ihre fermentative Kraft bis zu mehr als 20 Jahren be
halten. Ein Glycerinextrakt aus Pussula Queletii, sowie Trockenpräparate aus der 
erstgenannten Art hatten sie dagegen ganz oder größtenteils verloren. (C. r. soc. 
de biologie 82. 798—800. 5/7.) S p ie g e l .

A. Y. G revillius, Zur Mikroskopie des Sclitlfmehls (Arundo phragmites L.). 
Das Schilfrohr hat in den letzten Jahren in Form von Mehl vielfach als Futter
mittel Verwendung gefunden. Es wird deshalb auf die anatomische Struktur dieses 
Mehls näher cingegangen. Da daB Schilfmehl aus den Pflanzen vor dem Blühen 
hergestellt wird, so werden nur Blätter uud Halm berücksichtigt. (Landw. Vers.- 
Stat. 93. 195—208. Juni. Kempen, Versuchsstation.) V o lh a r d .

2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.

M arkus S taehelin , Die Polle der Oxalsäure in  der Pflanze. Enzymatischer 
Abbau des Oxalations. Von B a s s a l i k  (Bulletin de l’Acad. des Sciences de Cra- 
covie S.B. 1917. 203) ist nachgewiesen, daß säurehaltige Rnmex-, Oxalis- und Be- 
goniaarten ein Enzym enthalten, das Oxalat verarbeitet. Vf. weist die allgemeine 
Verbreitung eines solchen Enzyms auch in säurefreien Pflanzen, sowohl in chloro- 
phyllhaltigcn, als in clilorophyllfreicn Teilen, nach. Es fand sich in dem aus 
Helianthusblättern gewonnenen Preßsaft und in dem daraus durch A. gefällien 
Pulver u. wird in W. durch Siedehitze zerstört. Die Verarbeitung de3 Oxalations 
bewirkt es am besten bei 30—40°, in hohem Grade abhängig von der Sauerstoff
zufuhr, in Ha-Atmosphäre nicht. Der Umsatz wird mit steigender Oxalatkouz, ver
hältnismäßig kleiner und steigt bei wachsender Enzymkonz., entsprechend der 
ScilüTZschen Regel, mit der Quadratwurzel der Enzymmenge. Während die Ver
arbeitung bei Kumexblattpulver nach der monomolekularen Gleichung verläuft, folgt 
sie bei Helianthusblattpulver dem Gesetze der Autokatalyse. Das Enzym charakte
risiert sich als OxydaBe von anscheinend carboxylaseartiger Natur. Die Oxalationen 
werden durch sie nur teilweise zu COa abgebaut, bei Pisum vielleicht überhaupt 
nicht. Andere Abbauprodd. sind bisher nicht bekannt. (Biochem. Ztschr. 96. 
1—49. 31/7. [15/4.] Basel, Botan. Inst. d. Univ.) S p ie g e l .

Th. B okorny, Einige Bemerkungen über die Hefenenzyme. (Vgl. Allg. Brauer- 
u. Hopfenztg. 58. 1093; C. 1919. I. 96.) Invertase ist gegen A. sehr wenig emp
findlich. Bei gewöhnlicher Temp. verträgt sie sogar tagelang! Einw. von viel 
absol. A. auf die frische Preßhefe, während bei 45° unter gleichen Umständen das 
Inversionsvermögen fast völlig vernichtet wird. Zweitägiges Verweilen der Hefe 
in 0,25- oder 0,5%ig. Oxalsäurelsg. schädigt die Invertase nicht, ebensowenig in 
2%ig, Essig- oder Milchsäure. In 0,1 %ig. H F geht das Inversionsvermögeu in
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2 Tagen nur wenig zurück, durch 0,5°/„*g- 1I,S04 wird es in 21 Stdn. geschädigt, 
aber nicht zerstört. NaOH zerstört es bei 0,5% noch nicht, bei 1% in 24 Stdn. 
Die Invertase ist also ein besonders widerstandsfähiges Enzym, dessen Wrkg. 
neben Zvmase stets zur Geltung kommen muß. Diese Wrkg. erfolgt überdies sehr 
schnell. Bei 25° getrocknete Hefe invertiert ebenso gut oder noch besser, als 
frische oder Toluolhefe. — Sehr empfindlich ist dagegtn die Maltase, die schon 
bei Trocknen der Hefe an der Luft unwirksam wird. In wss. Lsg. hält sie sich 
nur wenige Tage und verträgt sie schon eine Temp. von 25° nicht längere Zeit; 
A. schädigt sie schon bei 5%) 0>1% Thymol vernichtet sie in 21 Stdn., Terpentin
öl wasser schädigt sie in dieser Zeit stark, Chlf.-W. tötet sie nicht ab. 1%  HCl 
oder Oxalsäure tötet sie in der Hefe ab, 1% Essigsäure nicht ganz. NaOH wirkt 
bei 0,5%  >n 4 Tagen nicht vernichtend, wohl aber bei 1%; bei 0,02% fördert sie 
die Spaltung der Maltose. Maltase anderer Herkunft scheint weniger empfiudlich 
zu sein, u. es ist auch nicht ausgeschlossen, daß die Maltesen verschiedener Ilefe- 
rassen Abweichungen zeigen. — Vf. geht dann noch auf die gegenseitige Ab
hängigkeit der Hefenenzyme voneinander und vom Protoplasma und auf die Um
stände der Neubildung von Zymase ein. Besondere Aufmerksamkeit verdient die 
Tatsache, daß die Zymase durch Hefcntryptase verdaut wird. (Allg. Brauer- u.
Hopfenztg. 1 9 1 9 .  8S1-82. 30/8. 889—90. 1,9. 893—94. 2/9.) S p i e g e l .

0. S chenkling, Das Erfrieren der Pflanzen. Der Vf. -behandelt das Erfrieren 
der Pflanzen und Schutzvorrichtungen der Pflanzenwelt dagegen. (Prometheus 30. 
179 -8 0 .  8/3. 187 —89. 15/3. 1 9 4 - 97. 22/3.) J u n g .

R. Schwede, Über die Keimungsverhältnisse der Nesselsamen. Das geringe 
Keimvermögen vieler Nesselsamen hat keinesfalls in der Hartschaligkeit seine Ur
sache. Starke Frostwrkg. und Feuchtigkeit sind neben Licht und einem höheren 
Maß von Wärme die Faktoren, die für den Eintritt und Verlauf der Keimung der 
Nesselsamen von bestimmendem Einfluß sind. Im Hinblick auf die das Keimen 
begünstigende Frostwrkg. erscheint cs angezeigt, die Nesselsamon schon im Herbst, 
und zwar nur wenig tief in lockeren Boden auszusäen, um sie dem Einfluß mög
lichst aller Faktoren zugänglich zu machen, denen sic unter natürlichen Verhält
nissen ausgesetzt sind. (Text. Forschg. 1. 72—75. August. [Dresden.] Deutsches 
Forschungsinstitut für Textilindustrie.) S Ü V E R N .

T. Tsuji, Die Einwirkung ultravioletter Strahlen au f Zuckerrohr, Ananas und 
Bananen in Huwai. Die Strahlen einer Hg-Dampflampe beförderten die Chlorophyll
bildung, beschleunigten das Reifen und vermehrten die Zuckerbildung. Als wohl
feile Quellen für die ultravioletten Strahlen empfiehlt Vf. kleine Kohlenstäbe, die 
mit Na-Wolframat, U -N itrat, N lI4-Molybdat und Titanoehlorid getränkt sind. 
(Louisiana Planter and Sugar Manufacturcr 60. Nr. 26; Chem. News 118. 118. 7/3.)

R ü h l e .
C. N euberg  und F. F. N ord , Anwendungen der Abfangmethode a u f die Bak- 

tcriengärungen. I. Acetaldehyd als Zwischenstufe bei der Vergärung von Zucker, 
M annit ur.d Glycerin durch Bacterium coli, durch Erreger der liulir und des Gas
brandes. Wie bei der Gärung durch Hefe (Vgl. N e u b e r g  und F ä r b e r ,  Biochem. 
Ztschr. 78. 238; C. 1917. II. 27; N e u b e r g  u. R e i n f u r t h ,  Biochem. Ztschr. 89. 
365; C. 1918. II. 915), gelingt es auch bei bakteriellen Gärungen verschiedenster 
Art, durch Zugabe von sekundären Sulfiten, besonders auch des neutralen Caleium- 
sulfits, CaS03 -f- 211,0, die Aldehydstufe festzulegen, und so den Verlauf der 
Gärung über diese Stufe zu erweisen. So gelang dies bei der Einw. von Bact. 
coli commune auf Glucose und Glycerin, soivobl in Ggw. von Pepton als in rein
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mineralischer Niilirlsg., von Ruhrbacillen der Stämme Y , F l e x n e r  und S h ig a -  
K r u s e  auf Glycerin, Mannit und Maltose, des FnÄNKELschen Gasbrandbacillus 
auf Glucose, von Essigsäurebakterien auf A., ferner bei den Erregern der ubiqui
tären Fäulnis, sowie der Citronensäure- und Fumarsäuregärung. In der vorliegen
den Abhandlung werden die Verss. mit dem Bact. eoli, den Ruhr- und Gasbrand
erregern beschrieben. Die Verss. wurden unter anaeroben Bedingungen ausgeführt, 
und die Ergebnisse werden um so mehr als beweisend angesehen, als in den 
ohne Sulfit angesetzten Proben kein Acetaldehyd auftrat, mit alleiniger Ausnahme 
der Verss. mit SniGA-KiuJSEschen Ruhrbacillen, die auch sonst kleine Mengen 
davon erzeugen. (Biochem. Ztschr. 96. 133—57. 31/7. Berlin-Dahlem, Kaiser 
W lLHELM -Inst. f. exp. Therapie, Chem. Abt.) SPIEGEL.

C. N euberg  und F. F. N ord , Anwendungen der Abfangmethode auf die Bak
teriengärungen. II. Festlegung der Aldehydstufe lei der Essiggärung. (I. vgl. Bio
chem. Ztschr. 96. 133; vorsteh. Ref.) Für die Übertragung des Verf. auf die 
Essiggärung liegen die Verhältnisse ungünstig. Sie verläuft am besten bei saurer 
Rk., andererseits sind aber die Essigbakterien schon gegen geringste Mengen SO, 
sehr empfindlich, so daß hier zu deren Fcrnhaltung sogar noch CaCOs zugefügt 
werden mußte. Ferner gestattet die Empfindlichkeit der Sulfite gegen Sauerstoff 
nicht die sonst bei der Essiggärung empfohlene reichliche Durchlüftung, sondern 
nur die Zufuhr von so viel Luft, wie allmählich durch den Watteverschluß der 
Kulturkölbchcn hindurehdiffundiert. Vff. verfügten aber über zwei sehr geeignete 
Essigbildner, Bact. ascendens u. Bact. pasteurianum, in außerordentlich wirksamen 
Kulturen, die selbst in Ggw. von CaCO, A. in etwa 20 Tagen zu rund 90% in 
Essigsäure überzuführen vermochten. Bei diesen gelang es nun, in, Ggw. von Di- 
natriumsulfit, besser von Calciumsulfit, verhältnismäßig beträchtliche Mengen 
Acetaldehyd nachzuweisen. (Biochem. Ztschr. 96. 158—74. 31/7. Berlin-Dahlem, 
Kaiser WiLHEM-Inst. f. exp. Therapie, Chem. Abt.) S p i e g e l .

C arl N euberg  und Ju liu s  H irsch, Über den Verlauf der alkoholischen Gärung 
bei alkalischer Iteaktion. II. Gärung mit lebender Hefe in  alkalischen Lösungen. 
(I. vgl. N euberg  u. F ä rb e r ,  Biochem. Ztschr. 78. 238; C. 1917. II. 27; vgl. auch 
N euberg  und R e in f u r th ,  Biochem. Ztschr. 89. 305. 92. 234; C. 1918. II. 915. 
1919. I. 475.) Zusammenfassend werden die bisherigen Verss. von N euberg  und 
seinen Mitarbeitern wiedergegeben, die eine Änderung des Gärverlaufes zunächst 
bei zellfreier Gärung, dann aber auch ebenso bei Gärung durch lebende Hefe durch 
Ggw. von Alkalisatoren erwiesen haben. Bei Verwendung von Sulfiten, die auch 
inzwischen von C onnste in  und LOdecke (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 52. 1385; C. 
1919. IV. 461) zur industriellen Darst. von Glycerin benutzt wurde, steigt die Aus
beute an Acetaldehyd mit der Konz, jener, parallel damit auch die Kurve des 
Glycerins. Daß die B. des Aldehyds diejenige des Glycerins bedingt, nicht um
gekehrt, wird auch daraus gefolgert, daß jene auch nachweisbar ist bei Bakterien- 
gärungen, wo von Glycerinerzeugung keine Rede ist (N euberg u. N ord, Biochem. 
Ztschr. 96. 133. 158; vorsteh. Reff.). Bei dieser W rkg. der Sulfite ist das alkal. 
Medium nicht die ausschlaggebende Bedingung, da der gleiche Erfolg auch mit 
neutral reagierenden Sulfiten zu erreichen ist, vielmehr die Affinität der Sulfite 
zum Aldehyd. Trotzdem wirken die Sulfite und die übrigen alkal. reagierenden 
Salze wesensgleich. Verwendet man z. B.' Na,CO,, so tritt nach kurzer Zeit auch 
Acetaldehyd auf; er verschwindet aber wieder ziemlich rasch. Es ergab sich jetzt 
durch eingehende Prüfung, daß in bicarbonatalkal. Lsg. Essigsäure das volle Äqui
valent für die auftreteude Glycerinmenge abgibt. Durch Oxydation, etwa aus A. 
oder dem intermediär entstandenen Aldehyd, kann sie nicht entstehen, da der
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ganze Vorgang sich anaerob in COa-Atmosphäre vollzieht. Wohl aber kann sie 
neben A. aus je 2 Mol. Aldehyd durch die Bk. von C a n n iz z a r o  entstehen. Dafür 
sprechen in der Tat die Mengenverhältnisse der einzelnen Prodd. bei allen völlig 
ausgegoreneu Ansätzen, bis zu 0,75-inolckularer Konz, von NaHCO,. Die Gärung 
vollzieht sich demnach unter diesen Bedingungen zum Teil entsprechend folgen
den Endgleichungen:

a) C,1H,.,Oe — CsHsO, +  COa +  CHa.CHO,
ß) CH,.CHO +  V jH ,0 =  ‘/,C sH6.OH +  ■/,Cfl0 ■ CO*H.

Es zeigte sieh noch, daß die Hefe fertig zugesetzten Acetaldehyd in bicarbonat- 
alkalischcr Lsg. weit vollkommener und schneller umzusetzen vermag als in dem 
gewöhnlichen sauren Medium. — Bei allen augeftihrteu Vorgängen, wie auch bei 
den phytochemischen Reduktionen spielt stets der Acetaldehyd eine wichtige Rolle. 
Sie sind als wesensgleich zu betrachten unter dem Gesichtspunkte, daß eine von 
außen kommende, zugefügte Verb. den Aldehyd aus der n. Reaktionsfolge drängt, 
den „GärungsWasserstoff“ auf sich ablenkt, also zu einer Hydrierung verwendet 
und als ein entsprechendes Oxydationsäquivalent so Acetaldehyd übrig läßt. Bei 
der B. von Glycerin handelt es sich um die ähnliche Verwendung des „Gärungs
wasserstoffs“ durch einen inneren Acceptor. (Bioehem. Ztschr. 96. 175—202. 31/7. 
Berlin-Dahlem, Kaiser WlLHELM-Inst. f. exp. Therapie, Chem. Abt.) S p ie g e l .

H. E u le r  und 0. S vanberg , Enzymatische Studien über Zuckerspaltungen. 
Es wurde für die alkal. Gärung bei genau gemessener und konstant gehaltener 
Alkalinilät (pu  =  8) das Verhältnis von gegorenem Zucker zu entwickelter COa 
und gebildetem A. festgelegt; es ergab sich, daß bei einer Oberhefe und einer 
Torula A. und COä in äquivalenten Mengen entstehen, u. zwar wurden für beide 
Prodd. bei zahlreichen Verss. im Mittel die W erte 30 — 33 %  vom vergorenen 
Zucker gefunden. Glucose u. Fructose, sowie invertase werden auch bei p u  =  8 
gleich schnell vergoren, dagegen zeigt Mannose eine etwa 30% geringere Gärungs
geschwindigkeit. Galaktose wird auch in  schwach alkal. Lsg. nur in sehr ge
ringem Grade angegriffen. Rohrzucker wird annähernd mit der gleichen Ge
schwindigkeit vergoren wie Glucose, während Maltose nicht angegriffen wird. 
Diese Tatsachen beruhen darauf, daß von den hydrolysierenden Enzymen wohl 
die Invertase, nicht aber die Maltase bei p u  =  8 wirksam ist, obwohl die optimale 
Acidität der Maltasewrkg. nach dem Befund von M i c h a e l i s  u. R o n a  näher dem 
Xeutralpunkt liegt als diejenige der Invertase. Die Rohrzuckerinversion wurde 
durch Zurückdrängen der Gärung mittels Toluolzusatz bis p B =  8,5 quantitativ 
verfolgt. Bei geringerer Alkalinität wurde keine Hemmung beobachtet.

Die Wrkg. von Giften auf die Hefegärung ist in alkal. Lsg. vielfach eine 
andere als bei n. Acidität, besonders wo sich Unterschiede zwischen den Wrkgg. 
der Ionen und der nichtdissoziierten Moleküle geltend machen. C hlf. bedingt bei 
einer Konz, von ca. 0,2% keine Aufhebung der alkal. Gärung, bei Zugabe von 
0,02% jedoch eine Aktivierung. 1%  Acetaldehyd bedingt wie in saurer, so auch 
in alkal. Lsg. eine beträchtliche Hemmung. L a c ta t ,  das bei n. Acidität eine 
Beschleunigung hervorruft, bedingt hei p =  8 keine Änderung des Gärungsvor
ganges. Ebenso verhält sich C h lo re s s ig s ä u re .  Zusatz von A d re n a l in  und 
S c h i ld d r ü s e n e x tr a k t  war ohne Einfluß. 1% A n il in  vermindert die Gärkraft 
der Hefe um ca. 75%. P y r id in  ist bedeutend weniger wirksam. 1,1% S ali- 
c y la t  verursacht eine geringe Beschleunigung, bei n. Gärung jedoch eine starke 
Hemmung. R e s o rc in  vermindert die Aktivität bei p B =  9 wie unter n. Bedin
gungen auf etwa %■ Ähnlich verhält sich P h e n o l. Ohne deutliche Wrkg. ist
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1,5 und 0,5°/0 N a ,S s 0 8. Eine bei Zimmcrtcmp. aus der Hefe SB 11 hergcstellte 
Trockenhefe verhielt sieh bei p n  =  8 im wesentlichen ebenso wie frische Hefe. 
Der Zuwachs der Zeilenzahl wurde bei folgenden Konz?. aufgehoben: Frohbcrg- 
uuterhefe B bei p n  =  7,7—8,0, Brennerciobcrhefe SB II  bei p n =» 7,3 und 8,4, 
Sacch. ellipsoideus bei p u  =  7,9, Pseudosacch. apiculatus bei p Jf —  7,0. Eine 
Gewichts Vermehrung ließ sich bei der Oberhefe SB, auch noch bei der Alkalinität 
p n  =  8,5 nachweisen. Für eine Frohbergunterhefe H wurde die vollständige 
Kurve der Aciditätsempfindlichkeit aufgestellt und das Optimum bei p u —  5 ge
funden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 0 5 .  187— 239. 10/0. [8/4.] Stockholm, Biochem. 
H ab. d. Univ.) G u g g e n h e ia i .

J . G iaja, R u ft lebende Hefe die Vergärung des Zuckers allein durch ihre Zymase 
hervor? Die großen Unterschiede in der Gärkraft lebender Hefe und der mit 
Toluol versetzten Hefe können ihre Erklärung nicht in der Zerstörung von Zymase 
durch das Eudotrypsin finden; wenigstens spricht hiergegen der Verlauf der Aktivi
tätsverminderung bei Zusatz von Toluol zu auf der Höbe der Tätigkeit befindlicher 
Hefe. Auch die Annahme von P r i n g s h e i m ,  daß die. Behandlung mit Toluol die 
Berührung des Zuckers mit der Zymasc hindere, erklärt die Erscheinung nicht; 
denn sie tritt ebenso bei Hefe auf, die mit dem Verdauungssafte von Helix pomatia 
behandelt und dadurch nach früheren Feststellungen des Vfs. für die Einw. der 
Umgebung völlig offen ist. (C. r. soc. de biologie 82. 804—6. 5/7.) SPIEGEL.

D urnpt, Untersuchung über die Virulenz des Paratyphus B-Bacillus. Für 
Meerschweinchen ist subcutane Gabe von >• 40 Millionen Bacillen, in physiologi
schem Serum emulgiert, tödlich. Nach 24 Stdn. langem Stehen einer solchen 
Emulsion bei Laboratoriumstemp. und diffusem Licht scheint die Virulenz ge
steigert, während tatsächlich dabei Vermehrung der Keime von 40 auf 250 Millionen 
eingetreten ist. Waschen der emulgierten oder mit einem spez. Serum agglutiuierten 
Keime vermindert die Virulenz, Anwendung von Nährbrühe statt physiologischem 
Serum steigert sie.

Zur Zählung der Bakterien wird folgendes Verf. benutzt: Man stellt eine Ver
dünnung 1 :10 von der typischen Emulsion in einer Mischung von 10 ccm Formol, 
4 ccm Methylenblaulsg. 1:100 und 10 ccm physiologischem Serum her und prüft sie 
in der TflOMA sehen Zählkammer, nachdem man wenigstens 1 Stde. gewartet hat, 
damit die Bakterien einen Teil ihrer Beweglichkeit verlieren, sich färben und mög
lichst am Boden der Kammer absetzen; dann ist Feld für Feld unter Benutzung 
aller optischen Hilfsmittel durchzuzählen. (C. r. soc- de biologie 8 2 .  200—8. 1/3. 
Lab. von Prof. D u i 'R E .)  SPIEG E L.

O. G rütz, Über künstlich erzeugte Agglutinabilitöt gewöhnlicher Proteusstämme 
gegenüber Fleckfieberkrankenseren. Es ist dem Vf. mehrfach gelungen, durch Züch
tung auf defibriniertem Fleckfieberblut und Fleckfieberserum nicht agglutinablen, 
gewöhnlichen Proteusstämmen vorübergehende Agglutinabilität gegen Fleckfieber
serum anzuzüehten, und zwar bis zu einer Titerhöhe, die in vereinzelten Fällen 
der des X 10 Stammes außerordentlich nahe kommt. Diese Agglutinabilität blieb 
mehrere Woehen hindurch annähernd konstant, war aber nach etwa einem Viertel
jahr verschwunden. Es gelang, wenn auch nicht regelmäßig, mit der gleichen 
Züchtungsmethode (Passagen in Fleckfieberblut) X18 Stämme, die anscheinend in 
ihrer Agglutinierbarkeit nachließen, wieder stärker agglutinabel zu machen. (Ztschr. 
f- Hyg, u. Infekt.-Krankh. 88 . 469—80. 15/7.) BORINSEI.

F. G raetz, Bakteriologisch-ätiologische Studien bei der Influenzaepidemie von
1918. Vf. kann auf Grund seiner eigenen Unteres, und der in der Literatur ge-
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gebenen Unterlagen dem PFEIFFER sehen Baeillus keine primär ätiologische Be
deutung für das Zustandekommen der Influenza zusprechen. (Ztschr. f. Hyg. u. 
Infekt.-Krankh. 88 . 434—68. 15/7. Hamburg-Barmbeck, allgemeines Krankenhaus, 
Bakteriologisch-aerologische Abteilung.) B o r in s k i.

A. Cayrel, Über die Blutkultur bei Grippe. Auffällig ist, daß der P f e i f f e r -  

sehe Bacillus nach Angaben einiger Forscher ziemlich häufig, nach denen anderer 
gar nicht gefunden wurde. Vf. selbst fand ihn in 69 Blutunterss. von Grippe
kranken niemals, dagegen 13 mal Pncumococcus, 2 mal Streptococcus, 1 mal Pneumo- 
baeillus, 1 mal Staphylococeus aureus, 1 mal Enterococcus. Bei den 13 Fällen mit 
Pneumokokken kamen 11 Todesfälle vor, auch die beiden anderen waren sehr schwer. 
(C. r. soc. de biologie 82. 204—5. 1/3. Lab. d’Àrmée des forces françaises en Italie.)

S p i e g e l .
C. G essard, Klassifizierung der Pyocyaneuskeime nach ihren Farbstoffen. Der 

Inhalt deckt sich im wesentlichen mit demjenigen einer bereits früher (Ann. Inst. 
Pasteur 33. 241; C. 1919. III. 229) referierten Arbeit. (C. r. soe. de biologie 82. 
795—98. 5/7.) S p i e g e l .

A. S arto ry , Onychoniycosen durch einen Pilz der Gattung Scopulariopsis. Be
schreibung des Pilzes, der in 8 Fällen von Erkrankungen menschlicher Nägel ge
funden wurde; er unterscheidet sich in einigen äußeren Merkmalen, besonders aber 
dadurch, daß er Gelatine verflüssigt und Milch zum Gerinnen bringt, von der Art, 
die als Scopulariopsis brevicaulis var. hominis von B r u m p t  und L a.nqf.ron  be
schrieben und vom Vf. ebenfalls in 2 Fällen isoliert wurde. (C. r. soe. de biologie 
8 2 .  8 0 8 - 9 .  5 / 7 . )  S p i e g e l .

4. Tierphysiologie.

F. M aignon, Zu der Mitteilung von Herrn H. Bierry: „ Erhaltungskost. Funk
tionelle Bedeutung der Kohlenhydrate“. Die in der genannten Arbeit (C. r. soc. de 
biologie 82. 530; C. 1919. III. 441) enthaltene Kritik an den Angaben des Vfs. 
wird unter Berufung auf eine ausführlichere Darlegung (Thèse de Lyon. 1919) zu- 
rüekgewiesen. — B ierry  erklärt, daß er auch nach Kenntnisnahme von der ge
nannten Arbeit seine Ansichten aufrecht halte. (C. r. soc. de biologie 82. 806—8. 5/7.)

Sp ie g e l .
F. H oncam p, H. Z im m erm ann und E. B lanck , Ausnutzungsversuche mit 

Mohnkuchen und Walnußkuchen. Von zwei Mohnkuchen verschiedener Herkunft 
erwies sich der hellere, weißlich gelber, deutscher Herkunft (vermutlich ostiudische 
Saat) als wesentlich wertvoller als der dunkelbraune, französische, aus Levantesaat 
gepreßt. Der braune Kuchen enthielt 23,8% verdauliches Eiweiß, 45,8% Stärke- 
wert, der helle 30,1% verdauliches Eiweiß, 73,7% Stärkewert. Es muß also bei 
der Bewertung der Herkunft besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bei 
den Walnußkuehen ist der geschälten W are wesentlich höherer W ert beizulegen 
wie der ungeschälten. Ungeschälter Walnußkuehen enthält 16,8% verdauliches 
Eiweiß, 48% Stärkewert, beim geschälten Kuchen stellen sich diese Zahlen ent
sprechend auf 48,0 und 82,7%; die letztere Ware ist demnach unseren besten Öl
ständen gleichwertig, (Landw. Vers.-Stat. 93. 77—90. April. Rostock, Versuchs
station.) VO LH A B P.

H. B oruttau , Ernährungsphysiologie von der Fleischextrakt- und Würgeindustrie. 
Die Herst. guter Knochenextrakte aus frischen Knochen muß als ein Ergebnis
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unserer Kriegserfahrungen begrüßt werden, da die Knoehenextrakte die gleiche 
biologische W ertigkeit der Stickstoffsubstanz wie unveränderter Leim besitzen. (Um-

R udolf A llers, Der Stoffwechsel in  der progressiven Paralyse. Stoffwechselverss. 
bei purinfreier Kost, der zur Unters, des exogenen Nucleinumsatzes 10 g nuclein- 
saures Na zugesetzt wurden, ergaben in großen Zügen folgendes (bzgl. Einzelheiten 
vgl. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 18. 1. 401): Die Resorption der N-haltigen 
Nahrungsbestandteile weist bei progressiver Paralyse keine Störung auf, der täg
liche Gang der N -A u s s c h e id u n g  aber erhebliche Unregelmäßigkeiten, indem 
Tage oder Perioden mit N-Retention und solche mit wieder vermehrter Ausfuhr 
einander regellos folgen. Diese Schwankungen sind zuweilen, aber durchaus nicht 
regelmäßig von solchen der Harnmenge begleitet. Die N -B ila n z  ist während 
längerer Versuchsperioden in progredienten Phasen der Erkrankung auch bei ziem
lich hoher Zufuhr negativ, dabei kann gelegentlich, wenn gleichzeitig die Harn
menge verringert ist, Ansteigen des Körpergewichtes auftreten. Der tägliche Gang 
der A u s sc h e id u n g  von S geht im allgemeinen demjenigen der N-Ausscheidung 
parallel, wenn auch die Schwankungen nicht ganz so ausgeprägt sind. In einigen 
Fällen wurde der Quotient N : S niedriger gefunden, als der Zus. der Nahrung 
entsprach.

Der H a r n s to f f  ist sehr häufig beträchtlich relativ vermindert, bis auf 
ca. 5 0 , / o  des Gesamt-N, ohne erkennbaren Zusammenhang mit den Schwankungen 
in diesem öder im Gehalte an NH3. F o r m o l t i t r ie r b a r e r  N zeigte gelegentliche, 
aber nicht bedeutende Schwankungen mit dem auch bei andersartigen Krampf
anfällen beschiiebenen Ansteigen zur Zeit von Anfällen. N e u tra ls c h w e fe l  zeigt 
starke Vermehrung — bis 3 0 “/ »  des Gesamt-S —, meist parallel dem Absinken der 
Harnstoffwerte, gelegentlich, aber auch ohne solches. Ä th e r s c h w e fe ls ä u re n  
zeigten n. W erte, o rg a n is c h e r  P oft nur anscheinende, zum Teil dem Neutral
schwefel parallel laufende, Vermehrung. E n d o g e n e  P u r in e  werden in annähernd 
normaler oder verminderter Menge ausgeschieden, mit großen Schwankungen von 
Tag zu Tag; relativ sind sie fast immer, oft sehr bedeutend, vermehrt; ‘/* des ge
samten Purin-N kann in Gestalt der Basen erscheinen. K re a t in in  und K re a t in  
waren meist erheblich vermindert, regelmäßig bei rascherem Fortschreiten des Pro
zesses. Wohl im Zusammenhänge damit steht, daß sich aus Paralytikerharn eine 
nicht unbeträchtliche Menge Methylguanidin — 0 , 1 2 5  g im Liter — isolieren ließ. 
O x y p ro te in sä u re n  sind meist deutlich vermehrt, ziemlich parallel dem R est-N , 
dessen Gesamtvermehrung — bis 22°/0 des Gesamt-N — aber dadurch nicht erklärt 
wird. Abnorm hoch ist auch der d u rc h  P h o s p h o rw o lf r a m s ä u re  f ä l lb a r e  N, 
dabei anscheinend das Histidin, Aceton, Acetessigsäure, Eiweiß oder Zucker 
wurden nicht gefunden.

Gelegentlich vorgenommene Koständerungen zeigten auffallende Unfähigkeit 
zur Anpassung an anderen N-Gchalt der Nahrung. Von ex o g en en  P u r in 
k ö rp e rn  wird jedenfalls der weitaus größere Teil nicht in Gestalt von Harnsäure, 
sondern in derjenigen von Puriubasen ausgeschieden, die dann bi3 60’/# des Purin-N 
Umfassen können. Zugeführte B e n z o e sä u re  erscheint in mit den Gaben relativ 
steigender Menge frei im Harn, indem die Hippursäuresyntheso selbst gegenüber 
kleinen Mengen fast vollkommen versagt; ihre Zufuhr hat aber gesteigerte N-Aus
scheidung zur Folge.

Vermehrung des in Ä. 1. P  im Stuhle der Paralytiker (vgl. P e k i t z ,  Ztschr. f. 
exper. Paih. u. Ther. 5) konnte nicht festgestellt werden, wohl aber in 2 darauf 
untersuchten Fällen eine solche des Cholesterins, hauptsächlich des freien. Der 
Rest-N des Blutes war normal. Die flüchtigen Fettsäuren waren im Harn nur ge-

s c h a u  2 3 .  5 4 5 — 4 7 .  3 0 / 8 . ) J u n g .
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legentlieh vermehrt; zugeführte niedere Fettsäuren werden offenbar restlos ver
brannt. Unter dem Einflüsse von Salvarsaninjektionen stiegen sowohl die W erte 
für die freien Fettsäuren, wie für freie Benzoesäure. — Die beobachteten Stoff
wechseländerungen glaubt Vf. einheitlich als Steigerung des endogenen Abbaues 
bei gleichzeitigem Stehenbleiben auf intermediären Stufen deuten zu sollen. (Blo
chern. Ztsehr. 96. 106-16. 31/7. [15/6.].) SPIEGEL.

L. L au ten sch läg er, Darstellung und physiologische Wirkung einiger MeJcon- 
säurederivate. Mit Kücksieht auf die Vermutung, daß Mekonsäure eine verborgene 
narkotische Fähigkeit besitze (vgl. B a r t h ,  Arch. f. exp. Pathol. u. Phurmak. 7 0 . 
258; C- 1913. L 118) wurden Derivate, in denen nach den sonstigen Erfahrungen 
eine solche zu deutlicherem Ausdruck kommen müßte, hergestellt und untersucht. 
Die Säure selbst ist noch in größeren Gaben (4 g per os oder subcutan beim Kanin
chen von 2 kg) physiologisch unwirksam, scheint beim Warmblüter sehr rasch und 
leicht oxydiert zu werden; beim Frosch rufen 300 mg schwache vorübergehende 
Lähmung hervor, und wirken erst 600—700 mg letal, wobei zuerst Lähmungs
erscheinungen, dann Betäubung auftreten. Ebenso wirken Derivate, bei denen die 
OH-Gruppe durch Säureradikale (Acetyl, Benzoyl) oder Alkyle (C,H6, CjH.) ver
schlossen ist. Stärkere Lähmung läßt sich beim Frosche erreichen mit Derivaten, 
bei denen ein COOH oder beide verestert sind. Dabei zeigen sich die Äthyl- und 
Propylester denen mit anderen aliphatischen oder mit aromatischen Alkoholen 
überlegen, im übrigen die neutralen Ester den sauren. Äther dieser Mekonsäure- 
ester wirken nicht stärker als diese selbst, ebenso die aus ihnen durch Kuppeln 
mit diazotierten Aminen erhältlichen Farbstoffe. (Die Kupplung tritt nur bei freiem 
OH ein.) Die Kondensation mit Hydrazinderivaten führt zu stark giftigen Sub
stanzen. Einw. des Ag-Salzes der Mekonsäure auf Chlorurethan führt zu einer gut 
krystallisierenden Verb. vom F. 124°, deren Konstitution nicht ermittelt werden 
konnte, von der 100 mg einen Frosch nur schwach betäuben. Auch Kondensation 
mit Harnstoff und nachfolgende Alkylierung führte zu Derivaten, die sich beim 
Frosch ähnlich den Mekonsäureestern verhalten und beim Kaninchen unwirk
sam Bind.

E x p e r im e n te lle s . Mekonylcssigsäureester, aus bei 120° getrockneter Mekou- 
säure und Acetylchlorid bei 60°. Nadeln (aus absol. A.), F. 218°, 11. in A., Ä., 
Essigsäureanhydrid, wi. in W. — Mekonylbenzoesäureester, aus wasserfreier Mekon
säure und CsH5«COC1 bei 220°, Blättchen (aus absol. A.), F. 248° unter Zers, und 
Gasentw., 1. in A., Ä., Chlf., wl. in W. — Metconsäurmonomethylester, Krystalle,
F. 161,5°, 1. in A. und w. W. — Mekonsäuredimethylester, Krystalle, F. 117°, 11. in
A., wl. in W. — Mehonsäuremono- und -diäthylester wurden mit den von M e n n e i.  
(Joum. f. prakt. Ch. 26. 449) angegebenen Eigenschaften auch dureh Kochen der 
Säure mit A. und If1SO< gewonnen. — Mekonsäuremonopropylester, F. 165°. — 
Mdkemsäuredipropylester, F. 105°. — Meko-nsäurediisobutylester, F. 98°. — Mekonsäure- 
düsoamylester, fl. — Ohlourethan, NHCl-COsC,H6, aus Urethan in W. durch Clä in 
Ggw. von ZnO, grüngelbes Öl, K p .10 27°. Bei Einw. von 3 Mol. dieses Urethaus 
auf 1 Mol. Ag-Salz der Mekonsäure in Ä. entsteht eine Verb, mit 14,7°/o N, F. 124°,
11. in Ä. und A., wl. in h. W,

hitzen in trockenem Chlf. mit PCJ5 u. P0C1„ gelbes Pulver, F. 173° (ZerB.), 11. in  W. 
u. A., uni. in Ä. und Chlf. — ÄthyhnekonyIharnsiOff, aus dem Ag-Salz des vorigen 
mit C2H.J, Krystallmehl (aus A.), F . 138° (Zers.), 11. in A., wl. in h. W. und Ä. — 
Propylmekonylhamstoff’, F. 141° (Zers.) und Allylmekonylharnstoff, F. 143° (Zers.),

Mekonylharnstoft\ CO
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Darst. uud Löslichkeit wie beim vorigen. — Mekonyllhioharnstoff, Darst. analog 
wie beim Harnstoff, hellgelbes Krystallpulver (aus A.), P. 181° (Zers.), 11. in A. und 
W., wl. in Ä. — Propylmekgnylthioharnstoff, weißes Krystallmehl (aus A.), P. 138° 
(Zers.), 11. in A., swl. in W. und Ä. (Biochem. Ztschr. 96. 73—85. 31/7. [0/5.] 
Freiburg i. B., Pharmakol. Inst. d. Univ.) S p ie g e l .

J .  Schereschewsky, Praktische Ergebnisse der Chinin-Luesprophylaxe in der 
Armee. Vf. hat bereits früher festgcstellt, daß hochwertige Chiuinsalben in ein
deutiger Weise Schutz gegen die Syphilisinfektion bieten. Er berichtet in vor
liegender Arbeit über günstige Ergebnisse, die in der Praxis während des Krieges 
mit Chininsalben als Vorbeugungsmittel gegen Lues erzielt wurden. (Berl. klin. 
Wchschr. 56. 752—53. 11/8.) B o e in s k i .

Ch. A chard , A. R ib o t und Leon B inet, Einwirkung der Organextrakte a u f  
künstlich erzeugte Hyperglykämie. Die Dauer einer durch intravenöse Zufuhr von 
Glucose hervorgerufenen Hyperglykämie steht im Verhältnis zur angewandten Menge. 
Ein Teil der Glucose wird durch die Niere ausgeschieden, der Rest gebunden oder 
verbrannt. Von gleichzeitig injizierten Organextrakten verlängern Adrenalin und 
Hypophyse die Hyperglykämie, während frischer Pankreasextrakt sie verkürzt. 
W endet man diesen neben einem der beiden vorgenannten an, so gewinnt seine 
Wrkg. die Oberhand. (C. r. söc. de biologie 82. 788—93. 5/7.) S p ie g e l .

E rich  Leschke, Die Wirkung des Hypophysenextraktes, insbesondere eines aus 
dem Hypophysenhinterlappen isolierten Polypeptides, a u f die Harnabsonderung. 
Während Extrakte aus dem Vorderlappen der Hypophyse ohne Wrkg. auf die 
Harnabsonderung sind, bedingen solche aus dem mittleren Teil (pars intermedia) 
und hinteren Teil (pars nervosa) bei an Diabetes insipidus Erkrankten und bei 
Gesunden, injiziert, nicht innerlich gegeben, Hemmung der Wasserausscheidung 
und Förderung der Molendiurese, so daß stets die prozentuale Konz, der Haru- 
bestandteile, bei den vorliegenden Verss. auch die in der Zeiteinheit ausgeschiedene 
absol. Menge zunimmt. Injektion steigender Mengen beeinflußt mehr die Dauer 
als die Intensität der W rkg,, dauernde Beeinflussung der Diurese bei Diabetes 
insipidus gelingt nicht. — Aus dem Hinterlappen der Hypophyse läßt sich eine 
mit der gleichen Wrkg. begabte krystallisierte Substanz von Polypeptidcharakter 
abscheiden (Fraktion I I  des Ilypopliysins Hoechst bei Fällung mit Pikrinsäure und 
Methylalkohol), welche die I’AULYsche ßiuret- und Ninhydrinrk. gibt, mit Alkali 
eine flüchtige Aminbase abspaltct, sich in W . leicht mit schwachsaurer Rk., in 
anderen Mitteln dagegen nicht 1,, und linksdrehend ist. Die übrigen Fraktionen 
besitzen diese Wrkg. nicht oder nur in geringem Grade. Dagegen findet sich die 
Wrkg. auf die Atmung bei den Fraktionen II  u. III, auf Herztätigkeit u. Blutdruck 
bei den Fraktionen I—III , am stärksten bei I I  v l.III , auf den Uterus bei den 
Fraktionen II—IV, am stärksten bei III. Eine Steigerung der Harnkonz, bei Dia
betes insipidus über ein gewisses Maß (D. 1,016) hinaus läßt sich weder durch 
Steigerung der injizierten Menge von Fraktion I I  noch durch Kombination mit den 
übrigen Fraktionen erreichen. — Histamin u. Suprarcnin haben keine nennenswerte 
Wrkg. auf die Hamabsonderung. (Biochem. Ztschr. 96. 50—72. 31/7. [5/5 ] Berlin,
II. modizin. Univ.-Klinik.) S p ie g e l .

M ax K ollm ann , Einfluß des Schilddrüsenextraktes a u f gewisse sekundäre Ge
schlechtscharaktere bei den Mrassermolchen. Die bei den männlichen Tieren auf der 
Höhe der Geschlechtstätigkeit auftretenden Charaktere, Riickenkamm und Schwanz
schwimmhaut, bleiben bei Anwendung von SchilddrüBenextrakt länger erhalten,
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während Vf. nach gewissen Analogien ein schnelleres Verschwinden erwartet hatte. 
(C. r. soc. de biologie 82. 793—95. 5/7.) S p ie g e l .

5. Physiologie und Pathologie der Körperbestandteile.

M. B rû lé  und É tienne May, Die Widerstandsfähigkeit der Blutkörper in der 
Vene und der Arterie der Milz im Verlaufe des Ikterus durch Toluylendiamin. 
Werden die Verse, ganz gleichmäßig ausgeführt, so ergibt sich kein Unterschied 
zwischen den Blutkörperchen des Venenblutes und denjenigen des Arterienblutes. 
Man kann daher der Milz keine ausschlaggebende Bedeutung für die Hämolyse im 
Gefolge der Diaminvergiftung heimessen. (C. r. soc. de biologie 8 2 .  784—87. 5/7. 
Lab. von Prof. W id a l . )  S p ie g e l .

G erber, Lokale Behandlung der Angina und Gingivitis Plaut - Vincenti mit 
Salvarsan. Prioritätsanspruch bzgl. der angegebenen Behandlungsmethode gegen
über T e o s c h e r  (vgl. Dtsch. med. Wehschr. 4 5 .  358; C. 1 9 1 9 .  I. 882). (Dtsch. 
med. Wehschr. 4 5 .  913 — 14. 14/8. Königsberg, Univ.-Poliklinik für Hals- und 
Nagenkranke.) BORISSKI.

E m il A bderhalden , E in  Fall von Bence-Jonesscher Albuminurie. Aus dem 
Serum eines Patienten mit BENCE-JoNESscher Albuminurie konnte ebenfalls B e n c e -  
JONESsches Eiweiß isoliert werden. Die Isolierung geschah aus 100 ccm Blut. 
Nach dessen Gerinnung wurde das Serum abgepreßt, aufgekocht und h. filtriert. 
Das Protein schied sich im Filtrat ab, es konnte durch nochmaliges Aufkochen 
nicht mehr vollständig in Lsg. gebracht werden. Nach intraperitonealer Injektion 
von 0,1 g an ein Meersehweinchen bewirkte eine Reinjekton von BENCE- JONES- 
schem Eiweiß aus Harn typische Anaphylaxieerscheiuungen. (Ztsch. f. pliysiol. Ch.
106. 130—32. 1/7. [23/5.] Halle a. S., Physiol. Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

Th. M adsen und Ove W ulff, Einfluß der Temperatur a u f die Phagocytose. 
Bei den Warmblütern nimmt das phagoeytäre Vermögen von etwa -f-o“ bis zu 
einem Maximum zu, das genau der Temp. des Individuums entspricht, von dem 
die Leukocyten stammen, also unter n. Bedingungen heim Menschen bei ca. 37°, 
beim Meerschweinchen bei 39°, beim Huhn und bei der Taube bei 41“ liegt, bei 
Hebernden genau der Temperaturkurve folgt. Jenseits dieses Temperaturmaximums 
fällt die Phagocytose schnell ab. Die Steigerung der Phagocytose mit der Temp. 
scheint dem Gesetze von y a k 't  H o ff-A p .p .h e n iu s  z u  folgen, wobei die W erte von 
fl von ca. 4000—11000 schwanken. — Beim Frosch war die Phagocytose bei allen 
Temperaturen gleich stark. (Ann. Inst. Pasteur 33. 437—48. Juli. [Jubiläum von
E. M e t c h n ik o f f . ]  Serotherapeut. Staatsinst. Dänemarks.) S p ie g e l .

Ju liu s  B auer, Über Volumänderungen menschlicher Erythrccyten in hyper
tonischen Kochsalzlösungen. In mehr als 0,Ö°/oig. NaCl-Lsgg. zeigen menschliche 
Erythroeyten durchaus nicht immer ein kleineres Volumen; ungewaschene besitzen 
in l°/0ig. Lsg. regelmäßig ein etwas größeres Volumen als in 0,95“/Oig. (Eine Ver
schiedenheit der Senkungsgeschwindigkeit in diesen beiden Lsgg, kommt wohl nicht 
in Betracht.) Die individuellen Schwankungen bezüglich der Volumänderung in 
leicht hypertonischen Lsgg. sind nicht unbeträchtlich. Ein Einfluß bestimmter Er
krankungen hierauf konnte bisher nicht festgestellt werden. (Biochem. Ztschr. 96. 
86—91. 31/7. [10/5.] Wien, Allg. Poliklinik, medizin. Abt.) S p ie g e l .

Schluß der Redaktion: den 6. Oktober 1919.


