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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Edmund 0. von Lippmann, Der Stein der Weisen und Homunculus, zwei 

alchemistische Probleme in Goethes Faust. Kritik der Ausfubrungen T r e n d e l e n - 
b u r g s  in seiiier Sehrift: ,,Zu G o e t h e s  Faust" uber die Probleme des Homunculus 
und des Steins der Weisen. (Chem.-Ztg. 44. 213—14. 11/3.) J u n g .

Richard B. Moore, Sir William Ramsay. Lebensbeschreibung und Nachruf. 
(Journ. Franklin Inst. 186. 29—55. Juli 1918. U.-S. Bureau of Mines.) J. Me y e r .

Werner Esch, Dr. Michael Chain f .  Nachruf. (Chem.-Ztg. 44. 229.23/3.) Jung.
Kober, Carl Adolf Wellenstein-f. Nachruf. (Chem.-Ztg. 44. 241. 27/3.) J u n g .
Karl Yogelsang f .  Nachruf. (Chem.-Ztg. 44. 293. 15/4.) J u n g .
E. Paternó, L a Gazetta Chimica Italiana. Kurze Schilderuug der Entw. der 

Chemie in Italien seit 1870 und der Entstehung der „Gazzetta“. (Gazz. chim. ital. 
50. I. 1—4. Jan. 1920. [23/6. 1907.] Petersburg.) P o s n e r .

Friedrich C. G. Muller, Eine schuhnafiige Analyse der Salpetersaure. (Vgl. 
Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 32. 40; C. 1919. IV. 1120.) Eine wissenschaftlich 
genaue Elementaranalyse der Salpetersaure liiBt sieh ausfiihren, indem man HNOs- 
DUmpfe uber erhitztes Cu-Korn leitet, das entstehende W. in einem CaClj-Rolir 
sammelt und den freigewordenen N in einer Glasglocke auffangt. Aus der Ge- 
wichtszunahme des Cu-Rohrs und der Menge N, notigenfalls wegen der Luftmenge 
im Cu-Rohr korrigiert, ergibt sich die Formel NaOs, wozu noch 1HS0  aus der Ge- 
wichtszunnhrne des CaCl,-Rohres kommt. (Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 32. 169 
bis 171. Sept. 1919. Brandenburg a. H.) F b a n z .

Alexander Baner, Erinnerungen. Entw. des chemischen Unterrichts in Óster- 
reicli und der EinfluB, den L ie b ig  darauf ausiibte. (Ósterr. Chem.-Ztg. [II] 23. 
2 3 —24. 15/2.) J u n g .

W. Windisch und W. Dietrich, Uber das Puffersystem usw. JBerićhtigung. 
Ein sinneutstellender Druckfehler in einer friiheren Abhandlung (Wchschr. f. 
Brauerei 37. 81; C. 1920. I. 789) [der Fehler ist im Referat nicht enthalten] wird 
berichtigt. (Wchschr. f. Brauerei 37. 120. 27/3.) Sp ie g e l .

Arthnr W. Thomas, Durchsicht der Literatur uber Emulsionen. Zusammen- 
stellung der wichtigsten Arbeiten uber Olwasseremulsionen, Wasserolemulsionen u. 
das Biechen von Emulsionen. (Journ. Ind. and ED gin. Chem. 12. 177—81. 1/2. 
1920. [5/12* 1919.] New York, Abt. f. Ch. d. Columbia-Univ.) Gruime.

Jacę[nes Loeb, Einfluft der Konzentration von Elektrolyten auf einige physi- 
Icalische Etgenschaften von Kólloiden w id Krystalloiden. Wird die l°/o’Se Lsg. von 
Na-Gelatinat von p H =  8,4 durch eine Kollodiummembran von deat. W. getrennt, 
so dringt W. zur Gelatinatlsg. Zugabe von Alkalien oder Neutralsalzen yerzogert 
anfanglich diesen Wasseriłbertritt. Ein 2-wertiges Kation wirkt dabei starker ala 
ein 1-wertiges. Dies seheint auf die hauptsachliche Wirksamkeit des Kations hin- 
zuweisen. Auf NajSO^- Lsg. wirken diese Elektrolyte in gleichem Sinne wie auf 
Gelatinatlsg. Bei l°/oig- Sauregelatine von p H  =  3,4 verzogert ein Zusatz von 
Saure oder Neutralsalz den Wasseriłbertritt. In diesem Falle kann die Saure
gelatine mit gleichem Erfolg ersetzt werden durch eine AlsC!g-Lsg. (Journ. Gen. 
Physiol. 2 . 273—96. 20/1.1920. [19/11.1919.] New York. Lab. of the R o c k e f e l l e r  
Inst. f. Med. Res.) L ie s e g a n g .
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Jacąues Loeb, U ber die Ursaćhe des Einflusses von Ionen auf die Diffusions- 
geschwindigkeit von Wasser durćh Kollodiummembranen. I. (Vcrgl. Journ. Gen. 
Physiol. 2. 273; vorst. Ref.) Wiihrend die wss. Phase łm Kontakt mit einer Kol- 
lodiummembran gewohnlich positiy geladen ist, vennag bei einer mit Proteinen 
yorbehandelten Kollodiummembran die Ggw. von H-Ionen oder von mindestens 
3-wertigen Kationen eine negatiye Ladnng der wss. Phase der Doppelschicht an 
der Grenze zwischen Membran u. Lsg. heryorzurufen. Trennt man W. durch eine 
Kollodiummembran von einer Lsg., so wird der anfiingliche Ubertritt des W. in 
die Lsg. beschleunigt durch ein łon mit umgekehrter Ladung. Und umgekehrt. 
In beiden Fiillen steigt diese Wrkg. mit .der Wertigkeit des zugesetzten Ions. 
(Journ. Gen. Physiol. 2. 387—40S. 20/3. [23/1.].) L ie s e g a n g .

Arne Weatgren und Josef Reitstotter, Uler die Koagulation kolloider 
Lósungen. Stiitzen fiir die Koagulationstheorie von V. S m o l u c h o w s k i. Der Wir- 
kungsradius der Teilchen ist genau doppelt so groB wie der Teilchenradius. Ehe 
die Teilchen fast zusammenstoBen, findet keine gegenseitige Anziehung statt. (Natur- 
wissenschaften 8. 277—80. 9/4. Goteborg u. Wien.) L ie s e g a n g .

H. Freundlich und P. Eona, Uber die Beziehungen zwischen dem elektrokine- 
tischen Potentialsprung und der elektrischen Phasengrenzkraft. An der Grenzfliiche 
zweier Phasen hat man zwei PotentialdifFerenzen zu unterscheiden, die neben- 
einander auftreten konnen. Die thermodynamische PotentialdiflFerenz s, die man 
bei galyanischen Ketten in -\yss. Lsg. an umkehrbaren Elektroden beobachtet, laBt 
sich auf Grund der NERNSTschen Theorie darstellen. Daneben Btehen elektro- 
kinetische Vorgange, wie die Elektroosmose, die Kataphorese, die Stromungs- 
potentiale, bei denen H e l m h o l t z  eine an der Grenzflache sitzende elektrische 
Doppelschicht annahm. Es soli die Frage entschieden werden, ob die thermo- 
dynamische Potentialdififerenz 6 und die elektrokinetische ^ miteinander identisch 
sind. Zur Entscheidung wurden in Glascapillaren yon 10 cm Lange und lj2 mm 
Durchmesser dłe Stromungspotentiale f  und das transversal gemessene Potential e 
nach H a b e r  und K l e m e n s ie w ic z  (Ztschr. f. pbysik. Ch. 67. 385; C. 1909. 1 .1191) 
an Lsgg. yerschiedenwertiger Kationen bestimmt. Es ergibt sich aus den Messungen, 
daB s und £ niclit identisch sind. Femer liegt die elektrokinetische Doppelschicht 
ganz in der FI., so daB man die DE. der FI. berucksichtigen muB. Das Ver- 
schwinden der elektrokinetischen Wrkg. bei hóheren Elektrolytkonzz. erklart sich 
dadurch, daB die Dicke des in die FI. hineinfallenden Teils des Potentialgefalles 
mit steigender Elektrolytkonz. stark abnimmt. Bei grofieren Elektrolytkonzz. wird 
sie  bald so dunn, daB man bei elektrokinetischen Verss. die beiden Belegungen 
nicht mehr yoneinander unterscheiden kann. Was die beobachtete Abhangigkeit 
von der Natur der Ionen anlangt, so muB man der Adsorbierbarkeit eine wichtige 
Rolle zuschreiben u. dem Zusammenbange zwischen Wertigkeit u. Adsorbierbarkeit

Die thermodynamische Potentialdifferenz e stellt den Gesamtwert dar, der 
zwischen dem Innern der ersten und dem der zweiten Phase besteht, die elektro
kinetische Potentialdifferenz £ den Wert, der in die yerschiedenen Fl.-Schichten 
fa llt. (Sitzungsber. Kgl. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1920. 397—402. 29/4. [15/4.] 
Kaiser W ILHELM-Inst. f. physik. Ch. u. Elektrochemie.) J. Me y e r .

E eg in a ld  S. D ean, Eine Elektronentheorie der Passivitat. Nach der Elek- 
tronentheorie Drudes der Metalle laBt sich das Kontaktpotential zwischen zwei 
sich beriihrenden Metallen, wie Lvngmuir (Trans. Amer. Elektrochem. Soc. 1916. 
144) gezeigt hat, durch die Gleichung Fj — K, =  I \  — +  AyjYj ausdrucken,
wo P  die sogen. Elektronenaffinitat und N  die Elektronenkonzz. der beiden Metalle 
ist. Solange und N , konstant sind, ist auch das Kontaktpotential konstant. 
Wiirde man eine Oberflachenschicht auf den Metallen mit anderen Elektronenkonzz. 
ais im Innern erzeugen konnen, so wiirde man abnorme Kontaktpotentiale erhalten.
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Konnte man z. B. die Elektronenkonz. der Oberflache emiedrigen, so wiirde das 
Metali einen edleren Eindruck machen, es wiirde passiv werden. Die Erzeugung 
der Passivitat durch Oxydation oder durch anodiache Behandlung kann auf eine 
Emiedrigung der Elektronenkonz. zuriickgefiilirt werden. Damit im Einklang steht 
das von A l l a n  (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 88 . 70; C. 1913. I .  1089) be- 
obachtete photoelektrische Verhalten des passiven Eisens. (Amer. Joum. Science, 
S il l im a n  [4] 47. 123—25. Febr. 1919. St. Louis, Mo.) J. Me y e r .

Leon Schames, Elektronenrinymodell und elektrisćhes Moment einiger Bipol- 
molekiile. Ausgehend vom Tragheitsmoment eines Dipolinolekiils kann man den Ab- 
stand der Kerne voneinander und aus den elektrostatischen Gleichgewichtsbedin- 
gungen den Abstand der Kerne yon der Ebene des Elektronenringes, sowie dessen 
Radius u. ans dem Quanteuan3atz dann die Winkelgeschwindigkeit berechnen. Aus 
der so gefundenen Molekiilkonstitution ergibt a ich das elektrische Moment, das mit 
Werten, die aus der Temp.-Abhiingigkeit der DE. folgen, verglichen werden kann. 
Das hier berechnete Moment ergibt sich cinigemal zu groB. Es werden die elek- 
trischen Momente von CO, HC1, H20  und COa berecbnet. (Physikal. Ztschr. 21. 
156-59. 15/3. [15/2.] Frankfurt a. M.) B y k .

Adolf Smekal, Zur Theorie der Bontgenspektren (zur Frage der EleUronen- 
anordnung im Atom). Die Durchrechnung verschiedener Annahmen iiber die Ent- 
stehung der L a-Linie auf dem Boden der ebenen BOHRschen Atommodelle mit 
anderen Bingen fuhrt zu keiner befriedigenden Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 
DerVf. schlieBt daraus, daB die Vorstellung ebener Ringanordnung der Elektronen 
im Atom docb in der Theorie der Rontgenspekten zugunsten einer raumlichen An
ordnung (mit Ausnahme yielleicht des innersten Ringes) fallen gelassen werden 
muB. Damit ergibt sich in Analogie zu den Regultaten der BOHRschen Unterss. iiber 
die Kompressibilitiit von Krystallgittern die Notwendigkeit auch an dieser Seite, die 
Quantentheorie der Atomc zu erweitern. (Wien. Anz. 1919. 126—29.) S e e l i g e r .*

Albert Ranc und Rene Wurmser, Notizen iiber reine und angewandte Photo- 
chcmie. Erorterung der thermodynamischen Gesetze in ihier Anwendung auf die 
Photochemie. Uberblick iiber die photochemischen Entdeckungen u. Entw. der 
Photographie, der physiologischen Photochemie u. iiber die Beziehungen zwischen 
organischer Chemie und Photochemie. Am SchluB Betrachtungen iiber die Wirk- 
samkeit und Leistungsfahigkeit verschiedener Strahlenąuellen, iiber Lumineszenz u. 
Brąuchbarkeit ultravioletter Strahlen sowie iiber den Zusammenhang der Temp.- 
Strahlung und Lumineseenzstrahlung usw. (Ind. chimiąue 6. 237—38- Aug. 264 
bis 266. Sept. 292—96. Okt. 361—63. Dez. 1919.) J. Me y e r .

Arthur S. K ing, Eine Untersuchung von Absorptionsspektren mittels des elek- 
trischen Ofens. Der elektrische Widerstandsofen hat bisher ais Lichtąuelle nur fur 
Emissionsspektra gedient. Die lange Dampfsaule, dereń Temp. genau gemessen 
werden kann, vermag aber auch zur Unters. von Absorptionsspektren zu dienen. 
Bei den Yerss. diente ais schwarzer Hintergrund ein G-raphitatuck im Zentrum der 
Widerstandsrohre, so daB die Bedingungen fur den schwarzen Korper erfullt waren. 
Man kann so Absorptionsspektren erbalten, die nach geringer Verschiebung des 
Graphitstiickchens mit den Emissionsspektren Yerglichen.werden kSnnen, welche 
durch den Dampf bei derselben Temp. erzeugt werden. Das Absorptionsspektrum 
weist weniger Linien auf, ais das Emissionsspektrum derselben Temp. Beim Eisen 
und Titan entspricht das Absorptionsspektrum einem um 400° niedriger liegenden 
Emissionsspektrum. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 63—65. Febr. 1920. 
[9/12. 1919.] Mount Wilson Obseryatorium, Ca r n e g ie  Inst. Washington.) J. Me y e r .

Arthur S. King, Eine Untersuchung der Wirkung eines Magnetfeldes auf die 
Spektra eines elektrischen Ofens. Die Spektra, welche man mittels eines elektrischen 
Ofens erzeugen kann (vgl. Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 63; vorst. Ref.),
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lassen sich leicht der Einw. eines Magnetfeldes unterwerfen, so daB man den 
ZEEMANschen Effekt gut beobachten kann. (Proc. National Acad. Sc. Washington 
6. 65—66. Febr. 1920. [9/12. 1919.] Mount Wilson Observatorium, CARNEGIE-Inst., 
Washington.) J. Me y e r .

K. Fórsterling, Spezifische Warme und Zustandsgleichung von Krystallen. Zu- 
grunde gelegt wird die BORNsche Dynamik der Krystallgitter. E s wird eine Darst. 
der thermischen Dilatation allein nach molekulartheoretischen Vorstellungen ohne 
Zubilfenahme thermodynamischer B ezieh u n g en  gegeben. Hinzugezogen wird nur die 
PLANCKsche Annahme fur die mittlere Energie eines p e rio d isch en  Freiheitsgrades. 
Die allgemeinen Formeln fur die spezifische Warme werden fur das regulare und 
das trigonale Krystallsystem spezialisiert. Wahrend zunachst angenommcn wird. 
daB die elastischen Konstanten n i c h t  von der Temp. a b h i i n g e n ,  wird in dem 
spateren Teil der Arbeit diese Voraussetzung fallen gelassen, w o d u r c h  B ich  die 
b eo b ach te ten  U b e rsc h re itu n g en  des DuLONG-PETiTschen Wertes fiir die spezifische 
Warme erklaren. Nunmehr wird eine Zustandsgleichung der Krystalle aufgestellt 
und wieder fiir isotrope Korper spezialisiert. (Ann. der Physik [4] 61. 549—76. 
16/3. 1920. [28/8. 1919.] Danzig- Langfulir, Physikal. Inst. der Techn. Hoch- 
schule.) B y k .

K. F órsterlin g, U ber dic Verschiebung des Maximums der Re/lexion gegen die 
Lage der Eigenfreąuenz. (Ygl. Ann. d. Physik [4] 61. 549; vorst. Ref.) Man hat 
diese Verschiebung wegen der groBen Komplikation der in Betracht kommenden 
Formeln noch nicht bestimmt. Vf. zeigt, daB sich diese Verschiebung verhiiltnis- 
maBig einfach bei Einfiihrung gewisaer zulassiger Vernachlassigungen ableiten laBt. 
Fiir Steinsalz, Sylvin, KBr, KJ lassen sich die berechneten Yerschiebungen experi- 
mentell kontrollieren; die Obereinstimmung ist recht befriedigend, weniger bei FluB. 
spat, wo die Verhaltnisse komplizierter liegen. (Ann. d. Physik [4] 61. 577—84. 16/3. 
1920. [28/8. 1919.] Danzig-Langfuhr, Physikal. Inst. d. Techn. Hochschule.) B y k .

Frank R. Pratt, Verdunnungswarmen und ihre Anderungen mit der Temperatur. 
Die thermodynamische Folgerung, daB die Anderung der Yerdiinnungswarme einer 
Lsg. mit der Temp. gleich der Anderung der Warmekapazitat der Lsg. mit der 
Konz. ist, konnte bisher experimentell nicht einwandsfrei bestatigt werden. Vf. 
geht von einer Lsg. bestimmter Konz. aus und verdiinnt dieselbe durch eine Menge 
W. m, wodurch er die Verdiinnungswarme L„  erhalt. Fiir steigende Mengen m 
erhiilt er dann eine Kurve, dereń Tangenten die Yerdunnungswarmen in dem ent- 
sprechenden Punkte darstellen. Der komplizierte App. ermoglichte es, daB die 
Lsg. und das Yerdiinnungswasser in kontinuierlichem Strome auf dieselbe Temp. 
gebracht und dann gemischt wurden. Die Temp. der abfliefienden verd. Lsg. 
wurde dann dauernd gemessen. Die Verdunnungswarmen wurden zwischen 0 und 
33,5° fiir icss. Lsgg. von NaCl, KCl, BaCl^, SrCli} N H ffl, NaOH\ KOH, NaNO,, 
K N 0 3, B a{N 03}j, Sr{NO$).,, N S tN 0 3, Ttesorcin, Dextrose, Sucrose, Pyrocatechin, 
Hydrochinon, Mannit, Athylalkohol bestimmt, wobei die Anfangslsgg. nach Mog- 
lichkeit 25 g-Mol. W. auf 1 g-Mol. S alz  enthieltcn. Die Ergebnisse sind in Form 
von Kurven wiedergegeben. Aus ihnen geht heryor, daB die oben erwahnten 
thermodynamisehen Schl,usse nicht immer geniigend erfiillt sind. (Journ. Franklin. 
Inst. 185. 663—95. M ai 1918. [Juni 1917] Physikal. PALMER-Lab. der Princeton 
Uniyersity.) J. Me y e r .

Leon Schames, Bemcrkung zur Ableitung der chemischen Konstanten zwei- 
atomiger Gase aus dem Planckschen Wahrsćheinlichkeitsbegriff. (Vgl. Physikal. Ztschr. 
21. 38; C. 1920. I. 549.) Wie St e r n  dem Vf. gegeniiber bemerkt hat, fiihrt die 
Rechnungsweise nach P l a n c k  zum gleichen Resultat wie die Rechnungen von 
S a Ck d r  und T e t r o d e . (Physikal. Ztschr. 21. 158—59. 15/3. [15/2.] Frank
furt a. M.) B y k .
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P. Debye, Die van der Waalsschen Kehasionskrafte. (Vgl. Physikal. Ztgchr. 
20. 160; C. 1919. III. 5.) Eine so allgemeine Eigenschaft der Materie wie die v a n  d e r  
WAALSsehe Auziehung kann zu ihrer Begriindung nur die Kenntnis ganz auBerlicher 
u. fur alle Molekule gleichartiger Eigenschaften ihres Aufbaues erfordern. Es geniigt, 
wie Vf. zeigt, tatsacblich zum Verstiindnis, wenn man weiB, daB die Molekule 
elektrisehe Systeme sind, in denen uberdies die Ladungen nicht starr an Ruhelagen 
gebunden sind. Dadureh entsteht ein Zusaminenhang zwischen der v a n  d e r  
WAALSschen Anziehungskonstante einerseits, dem Breehungsesponenten und der 
Yerbreiterung von Spektrallinien andererseits. Zwei starre elektrisehe Systeme iiben 
im Mittel bei regelloser Verteilung im Eaume, wie sie den Molekiilen bei hoherer 
Temp. zukommen miiBte, gar keine Kraft aufeinander aus. Sobald man aber die 
aus der Breehung ersicbtliehe Beweglichkeit der Einzelladungen im Molekuł zu- 
laBt, treten Krafte auf. Yf. bcrechnet dann die potentielle elektrisehe Energie des 
Gases in der W eise, daB er zusieht, wie yiel Arbeit man zu leisten hat, um ein 
Molekiil aus dem Innem des Gases durch dessen Oberfliiche hindureh an eiuen 
geniigend weit entfemten feldfreien Punkt zu bringen. DiePrage wird in zwei Schritten 
beantwortet, indem zunachBt untersucht wird, wie groB die Arbeit ist, um das 
Molekuł von einem feldfreien Punkt an einen solehen zu bringen, an dem eine 
bestimmte Feldstarke herrseht, und indem weiter das mittlere Quadrat der elektri- 
sehen Feldstarke im Innem des Gases bereehnet wird. Fiir die einzelnen Gase 
wird es moglicb, aus den kritischen Daten das mittlere elektrisehe Tragheitsmoment 
zu berechnen, das, wenn die Theorie Vertrauen verdienen soli, von der GroBen- 
ordnung des elektrischen Moments eines Molekiils 5 -1 0 —20 sein muB. Das ist in 
der Tat der Fali. Die W  er te der bereehneten elektrischen Tragheitsmomente 
steigen mit zunelimender Kompliziertheit des Molekiils an. Die Theorie liiBt sieh 
mit Erfolg aueh auf die Bereclinung der Oberflachenspannung und der Konstantę 
von EOtyOS anwenden. Auf einem zweiten unabhaugigen Wege laBt sich das 
elektrisehe Tragheitsmoment der Molekule aus der Temp.-Abhiingigkeit der inneren 
Reibung ermitteln. Die Ubercmatimmung der auf beiden Wegen ermittelten Daten 
ist mit Ausnahme von H e und H 2 eine sehr gute. (Physikal. Ztsehr. 21. 178—87. 
1/4. [29/1.] Gottingen, Physikal. Inst.) B y k .

A. Einstein, Sehallausbreitung in teilweise dissoziierten Gasen. Die Schwierig- 
keiten, die bei der Messung der Rk.-Gesehwindigkeit von Gasen infolge katalyti- 
schcr Wrkgg. und der hohen Tempp. auftreten, lassen sich umgehen, wenn man 
die Kk.-Geschwindigkeit indirekt aus Unterss. iiber die Sehallausbreitung in teil- 
weise dissoziierten Gasen ermittelt. DaB solche Unterss. zur Best. von Rk.-Gc- 
sehwindigkeiten dienen konnen, ergibt sich aus folgender Uberlegung. Andert 
man das Volumen eines teilweise dissoziierten Gases adiabatisch so rasch, daB in 
der Zeit der Volumiinderung praktisch keine merkliehe chemische Umsetzung statt- 
finden kann, so verhalt sich das Gas dabei wie ein gewohnliches Gemiseh. Andert 
man das Volumen aber so langsam, daB der Vorgang praktisch aus lauter chemi- 
schen Gleichgewichtszustanden besteht, so wird die Abhangigkeit des Drucks von 
der D. eine andere sein, derart, daB die Kompressibilitśit des Gemisches geringer 
ist ais im ersten Falle. Die Schallgeschwindigkeit wird also mit der Freąuenz von 
einem Anfangswerte bis zu einem Grenzwerte zunehmen miissen. Bei Frequenzen, 
die zwischen jenen beiden Estremen liegen, wird die Rk. hinter der Verdichtung 
zuriickbleiben, derart, daB eine Art zeitliches Zuruckbleiben der Druckkurye gegen- 
iiber der Kurve der Dichtigkeit unter Verwandlung yon meehanischer Arbeit in 
Warme stattfindet. Auf Grund dieser Annahme wird eine theoretische Unters. der 
Sehallausbreitung in einem teilweise dissoziierten Gase gegeben, wobei eine Rk. 
vom denkbar einfachsten Typus ( / ,  2 J) zugrande gelegt wird. (Sitzungsber.
Kgl. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1920. 3S0—83. 29/4. [8/4].) J. Me y e r .
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W. J. C. Churchill und H. M. R yd er , Eine Methode sur Be-
stimmung der Besiehung zwischen Dampfdrućken und ihren korrespondierenden Tempe- 
raturen lei Drucken von weniger ais 5 mm. Nach Besprechung der G-leiohungen yon 
B iot-P keston , Roche, C lau siu s u. R ank in e fiir die Abhiingigkeit des Dampf- 
druckes von der Temp. wird ein App. beaehrieben, mittels welches die Dampf- 
drucke und Tempp, von Fil. gemessen werden konnen. Die betreffende FI. wird 
elektrisch zum Sieden gebracht, wobei ihre iibergehenden Dampfe kondensiert 
werden, nachdem ihre Temp. bestimmt ist. Dieser Teil des App. steht mit einem 
Rohrensystem in Verb., das mit Hs von bestimmtem Druek gefiillt ist. Der 
herrscbende Drnck wird mittels eines Mc LEODseken Manometers gemessen. Die 
Dainpfdruckmessungen am Acetophenon erstrecken sieh von 0,391 mm bei 30° bis 
zu 26,8 mm bei 100,3°. Die BlOTsche Formel nimmt die Form: 

log P  =  19,696 — 72,540-0,993944T, 
die RANKiNEsche Gleichung die Form log P  =  16,152----- -<390,96----  534192^38

an. Die genaue mathematisehe Beziebung zwischen Dampfdruck u. Temp. scheint 
bisher noch nicht gefunden zu sein. (Journ. Franklin Inst. 186 . 15—28. Juli 1918. 
[12/12. 1917.].) . J. Me y e r .

B. Anorg-anische Chemie.
Freese, Absorption (Loslichkeit) von Gasen in Wasser. Sćhwefeldioxyd SOs. 

Tabelle der Loslichkeit yon SOs in W . (Chem.-Ztg. 44. 294. 15/4.) Jung.
J. M. Kolthoff, Die Neutralisationskurve der schwefligen Saure. Aus dem 

Hydrolysegrad von Natriumsulfitlsg. wurde die zweite Dissoziationskonstante von 
schwefliger Saure bestimmt. Es wurde bei 15° ein Wert yon 1 X  10—7 gefunden. 
Die Wasserstoffionenkonz. einer 0,1 Molar-Natriumbisulfitlsg. wurde aus der zweiten 
Dissoziationskonstante berechnet. Gefunden wurde, daB [H'] =  3,3 X  10“ 5. Die 
Neutralisationskurye von schwefliger Saure zu Sulfit wurde konstruiert. Bei der 
azidimetrischen Titration yon schwefliger Siiure auf Dimethylgelb fand der Vf. Ab- 
weichungen von ^  2°/0. Bei Neutralisation auf Phenolphthalein betragt der Fehler 
4; 6%. Der Fehler wird kleiner durch Sattigung der FI. mit NaCl. Richtige Er- 
gebnisse erhalt man nur, wenn man die FI. auf Phenolphthalein neutralisiert und 
dann ein UbermaB an Bariumnitrat hinzufiigt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 0 9 . 
69—79. 11/12. [15/7.] 1919. Pharmazeut. Lab. der Univ. Utrecht.) J u n g .

W. E. Adeney und H. G. Becker, Bestimmimg der Loslichkeit von atmospha- 
rischem Sticksto/f w id Sauerstoff in Wasser. II . (Vgl. Philos. Magazine [6] 88. 
317; C. 1919. III. 1037.) Die fruheren Messungen werden auf Einheitsoberflache 
und Einheitsyolumen reduziert, und die Komponenten der Luft, 0 2 u, N,, getrennt 
untersucht. Zur Best. des Einflusses der GroBe der Oberfliiche der durchperlenden 
Gasblase auf die Geschwindigkeit der Auflosung wurden die Langen der yerschie- 
denen Blasen in Bewegung gemessen, wobei die Lange der Blase wieder von der 
Temp. abhangt. Der Temp.-Koeffizient der Loslichkeit wurde bestimmt. Die 
Methode wurde insofem yerbeseert, ais mit sorgfaltig luftfrei gemachtem W. gear- 
beitet wurde, wobei zugleich verschiedene st5rende Temp.-Differenzen yermiedeu 
wurden. Es werden zum SchluB Formeln fur die Loslichkeit yon Luft, Nj u. Os 
angegeben, die gestatten, die Menge der aufgelósten Gase fiir beliebige Bedin- 
gungen der ausgesetzten Oberflache, der Wassertiefe, des Sattigungsgrades zu be- 
rechnen, unter der Yoraussetzung, daB das W. gleichmafiig durchgemischt wird. 
(Philos. Magazine [6] 3 9 . 385 — 405. April. College of Science fiir Irland. Chem. 
Lab.) B y k .

E. S egen er , Die Zerlegung des Stickstoffs. Kurze Darlegung des Aufbaues 
der Atome, des radioaktiyen Zerfalls und der Aufspaltung des N-Atoms durch auf-
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treffende a-Teilchen nach R u t h e r f o r d  unter Freiwerden yon H-Atomen. (Um- 
schau 24. 301—5. 1/5.) J- Me y e r .

O. Hinsberg, U ber die Zweikernthcoric der Atome und die Zerlegwng des Słick- 
stoffs. Vf. weiat darauf hin, daB die neuen Unteras. von R u t h e r f o r d  (Philos. 
Magazine [6] 37. 581; C. 1919. III. 482-, ygl. Chem.-Ztg. 43. 641.) die Riehtigkeit 
seiner Theorie (Journ. f. prakt. Ch. [2] 99. 232; C. 1920 .1. 57) bestatigen. (Chem.- 
Ztg. 44. 294. 15)4. Freiburg i. B.) P o s n e r .

Hans Pick, Bas delctrolytische Potential des Uberganges H itrit — y  Nitrat +  
Słickoryd. Ubersicht iiber die energetischen Beziehungen der wićhtigsten Verbindungen 
des Stickstoffs mit Sauerstoff und Wasserstoff. Im AnschluB an eine Unters. yon 
M o o r e  (Journ. Americ. Chem. Soc. 3 5 . 333; C. 1913. I. 2090) iiber den elektro- 
chemischen Oxydationavorgang 2 NO,' +  1 ©  — >■ NO,' -j- NO wird das Normal- 
potential diese3 Yorganges bei 25° zu —f- 0,49 V. berechnet. Derselbe Wert ergibt 
sich auch aus den rein chemischen Gleichgewichtsmessungen fiir das Gleiehgewicht 
der Silbernitritzers. yon A b eg g  u . P ic k  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 51. 1 ; 
C. 1 9 0 6 . II. 1710). Unter Zuhilfenahme einer Gleichgewichtameasung yon L e w is  
und E d g a r  (Journ. Americ. Chem. Soc. 3 3 . 292; C. 1911. I. 1491) fur die Rk. 
3HNO, 2NO -j- H N 03 -f- H ,0  wird dann das Norinalpotential der Osydation 
yon NO zu HNOj zu -(-0,98 Volt, des NO zu Nitration zu —j-0,95 Volt, der HNO, zu 
Nitration zu -(-0,935 Volt berechnet. Auf Grund yon in der Literatur yorhandenen 
Angaben iiber die thermodynamischen Beziehungen von NO u. NHS oder NH4‘ zu 
ihren Elementen und auf Grund yon Gleichgewichtsdaten iiber den Zerfall und die 
Polymerisation des NO, wurden die energetischen Berechnungen auch auf die 
Molekel- und Ionenarten Ns, NH3, NH4‘, NO, u. N20 4 ausgedebnt. Fiir NsO konnten 
angenśiherte Werte ermittelt werden. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind 
tabellariscb fiir saure u. alkal. Lsgg. zusammengestellt. Die abgeleiteten Potential- 
beziehungen werden zum SchluB an der chemischen und elektrochemischen Er- 
fahrung gepriift und mit ihr im Einklang befunden. (Ztschr. f. Elektrocbem. 26 . 
182—96. 1/5. 1920- [15/11. 1919.] Berlin-Dahlem.) J. M e y e r .

F. W. A ston, Die Konstitution des atmospharisćhen Neons. Wahrend die 
Diskussion der bisherigen Verss., die Existenz zweier Ne-Isotopen nachzuweisen, 
kein entscheidendes Resultat gegeben haben, insbesondere nicht die THOMSONsche 
Methode der Analyae positiyer Strahlen, ist mit Hilfe des vom Yf. konstruierten 
Spektrograpben fur positiye Strahlen (Philos. Magazine [6] 38 . 707; C. 1 9 2 0 . II. 
626) dieser Nachweis gelungen. Danach haben die beiden Iaotopen, bezw. das 
At.-Gew- 20,00 und 22,00, wobei die Genauigkeit auf ‘/io0/o geachatzt wird. Mog- 
licherweiae ist auch noch ein drittes Isotopea yorhanden. (Philos. Magazine [6]
3 9 . 449—55. April 1920. [Dez. 1919.] Cambridge, Cavendish Lab.) B y k .

R. G. Van Nam e und W ilbert J. Huff, Uber die Herstellung von Hypo- 
phosphaten. Beschreibung einer Modifikation dea App. yon B a n sa  (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 6. 128; C. 94. I. 816). Der Phosphor wird in Beriihrung mit einer 
ca. 20°/0ig. Na,CO,-L ag . oiydiert. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [4] 46. 587 
bis 590. Okt. 1918. Kent, Chemical Lab. d. YALE-Univ.) B is t e r .

W alter P. W h ite , Spezifische Warmen von Silicaten. 2. Reihe. I. (Ygl. 
Amer. Journ. Science, S il l im a n  [4] 28. 334; C. 1 9 0 9 . II. 1789.) In der fruher 
beachriebenen Weise werden die spezifischen Warmen mehrerer krystallisierter u. 
amoi-pher Silicate nach der Mischungsmethode zwiachen 100 u. 1400° bestimmt. 
Zur Unters. gelangten Quarz, Wollasłonit, Zrisłoballit, Anorthit, Andesin, Albit, 
Mikroklin, Diopsid, Magnesiumsilicat, Amphibolit u. Pyroxen, ferner Gldser yon 
Quarz, Anorthit, Andesin, Albit, Mikroklin, Wollastonit, Diopsid und Magnesium
silicat. D ie spezifischen Warmen der Glaser sind meist um ein Geringes gróBer, 
ais die der entsprechenden Krystalle. Beim Auftreten polymorpher Formen konnten
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Unterschiede bis zu 2°/0 beobachtet werden, obne daB sich aber eine Anderung 
der spezifischen Warme beim Umwandlungspunkte feststellen lieB. Die Atom- 
warmen der untersuchten Stoffe nahern sich bei hohen Tempp. dem Werte 5,96 
und streben in der Nahe des absoluten Nullpunktes dem Werte Nuli zu. (Arner. 
Journ. Science, S il l im a n  [4] 47. 1—43. Jan. 1919. Geophysikal. Lab. der C a r n e g ie - 
Inst., Wash.) J. Me y e r .

"Walter P. W hite, Messungen von spezifischen Warmen bei hoheren Temper a- 
turen. 2. Beihe. II . (Vgl. Amer. Journ. Science, S il l im a n  [4] 47 . 1; vorst. Ref.) 
Es werden die technischen Einzelheiten bei der Best. der spezifischen Warmen 
nach der Methode der Mischung bis zu 1400° liinauf beschrieben. (Vgl. aucli 
Journ. Americ. Chem. Soc. 4 0 .  1887; C. 1919. II. 887.) Die Veranderlichkeit der 
Warmeverluste beim Hineinwerfen der h. Korper in W. ist uberraschend groB. 
Diese Yerluste konnen yiclleicht durch Anwendung von Aneroidcalorimetem ver- 
mieden werden. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [4] 47. 44—59. Januar 1919. 
[28/6. 1918.] Geophysikal. Lab. der CARNEGIE-Inst., Wash.) J. M e y e r .

M alcolm  P ercival A pplebey, Natriumhypoćhlorit. Das nach Mu s p r a t t  u . 
Sm it h  (Journ. Soc. Chem. Ind. 22. 591; C. 1 9 0 3 . II. 92) hergestellte Natriumhypo
ćhlorit steht in seiner Zus. einein Heptahydrat naher ais einem Hexahydrat; viel- 
leicht liegt ein Gemisch von Hydraten vor. Erwarmt man dieses Hydrat auf 20° 
u. kuhlt dann die trube Schmelze langsam auf gewóhnliche Temp. ab, so scheiden 
sich groBe, griingelbe Krystalle ab, die erhebliche Mengen Mutterlauge einschlieBen. 
Nach Entfernung dieser Mutterlauge durch Zertrummem und Filtrieren hat das Salz 
die Zus. NaOCl -(- 5HsO, F. 27°, sehr zerflicBlich, im geschlossenen GefaB nicht 
unbestandig. Durch wiederholtes Ausfrieren und Erhitzen auf 20° laBt sich das 
Heptahydrat zu wenigstena 50% in Pentahydrat umwandeln. (Journ. Chem. Soc. 
London 115. 1106—9. Sept. [6/8.] 1919. Osford. Jesus College. Sir L e o l in e  J e n - 
z i n s  Lab.) F r a n z .

F. D ienert und W andenbulcke, Einwirkung von Natriumthiosulfat auf Hypo- 
chlorite. (Ann. Chim. analyt. appl. [II.] 2.106—7.15/4. — C. 1919. III. 972.) G r im m e .

Paul D. P o o te , 0 . S o g a le y  und F. L. M ohler, lonisations- und Besonanz- 
potentiale fur Elektronen in Arsen-, Eubidiuni- und Caesiumdampfen. Eesonanz u. 
Ionisationspotentialc von Eb und Cs werden in Metalldampfen nach dem Verf. von 
F ran ce u . H ertz  u . T a te  untersucht. Es werden analog zu friiheren Resultaten 
der Vff. zwei unelastische ElektronenstoBe gefunden. Derjenige bei der kleineren 
Elektronengeschwindigkeit entspricht der Anregung des ersten Gliedes der (Ab- 
sorptions-)Hauptserie, der zweite der Grenze der Hauptserie und damit der Iioni- 
sation. Bei Eb ergibt sich 1,66 Yolt ais Besonanzpotential, wahrend 1,58 sich aus 
der h v  Beziehung berechnet, bei Cs 1,48 Volt aus dem Experiment, wahrend aus 
der kurzwelligen Komponente des ersten Dupletts der Hauptserie sich 1,45 Yolt 
berechnet. Fur die Ionisierungsspannungen ergibt sich im Eb 4,16 Volt, berechnet 
4,155 Yolt, und im Cs 3,96 Yolt, wahrend die Eechnung 3,87 Volt ergibt. Ferner 
wenden die VfF. dieselben fur Metalle und Edelgase ausgearbeiteten Methoden fur 
den Dampf des Arsen an und finden hier zwei ausgezeichnete Werte bei 4,7 Volt 
und 11,5 Volt, welche sie der Eesonanz, bezw. Ionisation zuordnen. Sie berechnen 
daraus eine bisher noch nicht gefundene Serie, dic sich von 2620 JL-E. bis 1070 1..-E. 
erstrecken sollte. (Physical Eeview [2] 13. 59—70.) France.*

E vald  Anderson und E. J. N este ll, Die Bildung von Doppelsalzen des 
Cdlcium- und Kaliumsulfats bei 100°. In Verfolg fruherer Arbeiten (Journ. Ind. 
and Engin. Chem. 11. 327; C. 1919. IV. 144) haben die Vff. eingehend die B. von 
Doppelsalzen von CaS04 und K,SO* studiert zwecks Feststellung etwaiger Gleich- 
gewichte fur K^SO* bei 100° fur die Gleichungen:

I. 5(CaS04*2Hj0) -)- E^SO  ̂ ^  K.SO^SCaSO^HjO +  9HsO .
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n .  KsS04.5CaS04. H , 0 - } - 4K,SO* +  4 H ,0  ^  5(K3S04-CaS04-Hs0 ) .
Fiir die erste Gleichung ergaben sich 1,05 Mol. K2S04, fur die zweite 9,26 Mol. 

KjS0 4 auf 1000 Mol. HaO, wiihrend die entspreehenden Werte fiir CaS04 0,24, bezw.
0,10 Mol. betrugen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 243—46. 1/3. 1920. [30/9. 
1919]. Los Angelos, California, Lab. d. Western Precipitation Co.) G r im m e .

E. J. M eyer und U lrich  M uller, Uber das Gadolinium. Trennungsmethoden 
in der 1leihe der Terbin- und Yttererden. Bekannte Methoden werden miteinander 
yergliehen und der zweckmaBigste W eg zur Darst. des Gadoliniums festgelegt. Die 
Alkalidoppelsulfatmethode erweist sieh zur Darst. des Gadoliniums nur bedingt ais 
brauchbar; ihre Handhabung ist zu unbeąuem. Dagegen eignet sie sieh dazu, in 
einem umfangreiehen, sehwachgadoliniumhaltigen Materiał das Gadolinium durch 
Trennung des Materials in zwei Teilen zu konzentrieren. Die Hydrazindoppelsulfat- 
methode wurde neu ausgearbeitet; sie wirkt der Alkalidoppelsulfitmethode analog 
und hat dieser gegenuber den Yorzug, daB man die Mcnge der abzuscheidenden 
Erden in der Hand hat. Die fraktionierte Krystallisation der Bromate eignet sich 
in heryorragender Weise zur Trennung der Terbinerden von den Yttererden. Man 
kann jedoch damit keine Trennung der Ceriterden yon den Terbinerden erzielen, 
da die Loslichkeit des Gadoliniumbromats zwischen den Loslichkeiten yon Sama- 
rium und Neodymbromat liegt. Die fraktionierte Krystallisation der Acetate er
weist sich ais sehr gut brauchbar zur Scheidung der Terbinerden von den Cerit
erden. Der Wert dieser Methode besteht darin, daB sie die Bromatmethode er- 
ganzt und eine abwechselnde Anwendung mit der Doppelnitratmethode, die in ent- 
gegengesetztem Sinne fraktionierend wirkt, gestattet. Die Formiatmethode wirkt 
iihnlich wie die Bromatmethode und eignet sich in wechselnder Anwendung mit 
der Acetatmethode zur Darst. der Terbinerden. Die fraktionierte Krystallisation 
der Doppelnitratę der Erden bestatigt die guten Erfahrungen, die friihere Forscher 
mit dieser Methode gemacht haben. Mit Hilfe der Wismutdoppelnitratmethode 
wurde ein sehr reines Gadoliniumosyd dargestellt. Die fraktionierte Krystallisation 
der Nitrate ergab eine ziemlich schnelle, aber gegen Ende unyollkommene Ab- 
trennung der Ceriterden yom Gadolinium. Die fraktionierte Fallung mit Ammoniak 
eignet sich sehr gut zur Scheidung yon Gadolinium und Terbium. Die Methode 
erfahrt in ihrer Ausfuhrungsweise eine Verbesserung. Zur Darst. des Gadoliniums 
empfiehlt sich in erster Linie eine der Varietaten des Euienits. Liegen viel ytter
erden und wenig Ceriterden vor, so seheidet man das Gadolinium zugleich mit den 
Ceriterden ais Kaliumdoppelsulfit ab und entfernt die Yttererdenlaugen ais gado- 
liniumfrei. Walten die Ceriterden yor, so seheidet man die Hauptmenge derselben 
durch Anwendung der Doppelnitratmethode ab. Man fuhrt das auf diese Art in 
Gadolinium angereicherte Prod. der Erden in Bromate uber u. beginnt, die Ytter
erden herauszufraktionieren. Hierbei gehen die Ytterbinerden zuerst in die Laugen, 
dann folgen die Erbinerden und zuletzt das Yttrium. Die Kopffraktionen enthalten 
Samarium, Gadolinium, Neodym, Terbium u. Europium. Auf dieses Gemisch wendet 
man jetzt die Acetatmethode an, die man zweekmaBig mit der Magnesiumwismut- 
nitratmethode kombiniert. Man beha.lt ein Gemisch yon Gadoliniumoxyd u. Terbium- 
osyd iibrig, dereń Trennung man durch fraktionierte Fallung mit Ammoniak be- 
wirkt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 109. 1—30. 11/12. [17/5.] 1919. Wissenschaftl. 
chem. Lab. Berlin-N.) J u n g .

Fr. Frow em , Uber Chroiniaguotriammine. Vf. erganzt die Verss. von Se e - 
m a n n  (Diss. Freiburg i. B., 1910; R ie s e n f e l d , Se e m a n n , Ber. Dtsch. Chem. Ges.
42. 4222; C. 1910, I. 11), besonders durch Best. der elektrisćhen Leitfahiglceit und 
Unters. ihrer zeitlichen Veranderung. Die Chromiaąuotriammine sind ais reine 
Komplessalze aufzufassen, entsprechend den bereits von Se e m a n n  gegebenea 
Formeln. Das Trichlorotriamminchrom wandelt sich in Lsg., auBerlich schon durch
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Farbenanderung kenntlich, zunachst in Diehloromonoaguotriamminchromichlorid, 
dieses in Monochlordiaąuotriamminchromichlorid und letzteres in Triaąuotriammin- 
ćhromićhlorid (aueh in A. 1.; aus der alkoh. Lsg. scheidet A. das Monoaąuosalz 
aus) um, ohne daB eine Hydratationsstufe iibersprungen wird. Auch das Triaquo- 
salz ist in wss. Lsg. nicht dauernd bestandig. Das Maiimum u. Minimum, welches 
aeine Leitfiihigkeit regelmaBig mit der Zeit zeigt, deutet auf intermediare B. von 
Komplessalzen bin, die auBer einem komplexen Anion noch ein kompleies Kation 
besitzen (etwa der Formel [Cr(HsO)„] [CrCl6]). — Das Chlorodia.quotriamminch.romi- 
chlorid liiBt sich auch direkt aus dem Trichlorotriamminchrom durch Auflosen in 
gC l und Ausfallen mit konz. HC1 gewinnen. — Das dićhroitische Dichloromono- 
aąuotriamminćhromićhlorid (welches allein Vf. yon den drei isomeren Monoaąuo- 
salzen untersuchte) laBt sich aus der salzsauren Lsg. des Tricblorosalzes, bevor 
Bich das Diaąuosalz ausscheidet, durch Alkohol-Athermischung ausfallen. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 110. 107—24. 24/2. [27/10. 1919.] Freiburg i. Br., Technol. 
Inst. d. Univ.) GROSCHUFF.

Engen Posnjak und H. E. M erwin, Die hydratischen Ferrioxydc. Die groBe 
Zahl der hydratischen Ferriosyde wird chemisch u. mkr. gepriift, um ihre physi- 
kalischen Eigenschaften zu bestimmen. Yerss., diese Yerbb. aus dem System 
FeaOa—SO,—HjO zu synthetisieren, schlugen fehl, da stets nur amorphe Massen 
erhalten wurden. Die Unters. der optischen u. krystallographischen Eigenschaften, 
sowie der thermisclien und der Entwasserungskuryen fiihrt zu dem SchluB, daB es 
nur ein Ferrioxydmonohydrat gibt, das aber in zwei polymorphen Formen auf- 
zutretcn yermag, ais Goethit u. ais Lepidocrocit, auBerdem auch noch ais amorpher 
Limonit■ Goethit krystallisiert oTthorhombisch mit den Achsenyerhaltnissen
0,91 : 1 : 0,602. D. 4,28 ±  0,01, schwach pleochroitisch. Der orthorhombisehe 
Lepidocrocit hat das Achsenyerhaltnis 0,43 : 1 : 0,64. D. 4,09 ±  0,04, stark 
pleochroitisch. Der amorphe Limonit enthalt adsorbiertes und eapillares W. Die 
Esistenzbedingungen der yeracbiedenen Hydrate sind unbekannt. Synthetisch hat 
man bisher nur zwei amorphe Ferriosyd hydra te darstellen konnen, ein gelbes, das 
dem Monohydrat entspricht, und ein rotbraunes, das W. in adsorbiertem oder gel. 
Zustande enthalt, Chemisch weisen das synthetische u. das natiirliche Ferrioxyd- 
hydrat groBe Ahulichkeit auf. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [4] 47 . 311—48. 
Mai [Januar] 1919. Geophysikal. Lab. der CARNEGIE-Inst., Wash.) J. Me y e r .

Fritz Ephraim  und Franz Moser, Uber die Natur der Nebenvalenzen. X X IV . 
Salze mit hohem Ammoniakgehalt. (XXIII. Mitteilung siehe E p h r a i i i , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 52. 957; C. 1919. III. 119.) Salze mit hohem N  Geha.lt lassen sich 
auch von Salzen zioeiujertiger Metalle mit einbasischcn anorganischm Sauren, wie 
[C o iN O ^ -iN H ^ S , [C o ^ O .H N O ^ -W H ^ W , [Cr(CNS)t(NH3k]H, 
darstellen. Die NH3-Anlagerung uberschritt zum Teil die bei den Salzen organischer 
Sauren erreichte Octamminstufe bedeutend. Farbę und Yolumen unterschieden 
sich nicht wesentlich von denen der mittleren Anlagerungsverbb. (etwa den Hei- 
amminen). Die NH:I-Anlagerung an diese yollzieht sich unter Behr geringer Warme- 
tonung. Der Abbau dieser hohen Ammoniakate zu den mittleren erfolgt meist all- 
mahlich, wie bei festen Lsgg. statt stufenweise. Weiter erortern Yff. den EinfluB 
der GroBe des Anions, bezw. Kations auf die Anlagerung von Neutralteilen.

Tetranitritodiamminkobdltiverbb. (Erdmannsche Salze), [CofNOj)* ■ (NH3)2]2Men 
haben sieb bisher nur wenige darstellen lassen. In Form ihrer Ammoniakate kry- 
stallisieren sie dagegen gut. Man yersetzt dazu die konz. Lsg. des NH4-Salzes mit 
der konz. Lsg. des Schwermetallsalzammoniakates und kiihlt ab. Die NHS-Bestst. 
konnen nur durch Verbrennung durchgefiihrt werden. — Nichelsalz [6'o(7v70,)4- 

(braune Krystallchen) nimmt noch NHS bis zum Octammin auf; 
ebenso das Kupfersalz [(7o(iNrOs)4• (oliyengrune Prismen); das Salz
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fallt aus Lsgg. mit 1 Mol. HsO. Dagegen wurde yon Zinksalz NH3"nur bis zum 
Pentammin [Oo(2VOs)4-(i^J33)j],^n(JVrĄ ) 1 (orangegelb) aufgenommen.

Oxalodinitritodiamminokobaltiverbb. , [Co(C10 4MNOł)ł *(NHs)f]jMen, lassen sieh 
erhaltcn, wenn man mit uberschiissigem NHa arbeitet. Die Lsg. des NH^-Salzes 
ohne NHS gibt mit den zweiwertigen Schwermetallsalzen zwar Ndd.; diese be- 
stehen aber aus Ammoniumdoppelsalzen des Schwermetalls. Das Nickelsalz 
[Co(Ci Oi)-(.NOt\- (N H s)i}1N i(N 3 s)i  (orange bis gelbbraun) enthalt noeh Krystall- 
wasser; nach der Entwasserung nimmt es in der Kaltemischung weitere 3—4 Mol. 
NH3 auf. — Kupfersalz [(7o((7J0 1)-(iVrOs)1-(A''Ą)i],C«(2^Bs)1 (rot) ist wasserfrei, nimmt 
kein NH3 mehr auf. — Zinksalz [Cc(Ća OJ • (N O ^  • {N H j^ Z n  • (ArJ33)4 (rot) enthalt 
ziemlich yiel Krystallwasser u. nimmt nach dem Entwassern NH, noch wenigstens 
bis zum Octammin auf. Beim Stehen mit Bunsenventil bei Zimmertemp. bildet 
sich aus dem Octammin das 3exanm in. — Cadmiumsalz [CoiCiO,)•(NOi)i '(NH,)i]i 
Cd(N33)t enthalt kein Krystallwasser und nimmt kein NH, auf.

Tetrarhodanatodiamminoćhromiverbb., \_Cr(CNS)t(N S sW M en. AuBer dem be- 
reits bekannten Cd- und Hg"-Salz laBt sich auch ein Cu“-Salz erhalten. Wesent- 
lieh leichter lassen sich von den zweiwertigen Schwermetallsalzen auch hier die Am- 
moniakate isolieren. — Nickelsalz [Cr(CNS)t ' (N3 ,) , },Ni(NHJA (hellrot, seiden- 
glanzend) enthielt noch 3—4 Mol. W. oder NH3, welche bei 100° abgegebeu wurden. 
Es nahm bei Zimmertemp. noch NH, bis zum Nonammin auf. In der Kaltemischung 
zerfłieBt es im NHs-Strom; liiBt man NH3 entweichen, bis es eben fest geworden, 
enthalt es 14 Mol. NH, angelagert. — Kupfersalz \_Cu(CNS)i -(NH3)i\C u (N B 3)t 
(violett) wird an der Luft unter NHS-Verlust leicht braun. Bei 100° geht es rasch 
in das Monammin (hellbraun) uber, dieses im NH3-Strom in Octammin (violett). — 
Das bereits von Ch r is t e n s e n  beschriebene Cadmiumsalz nimmt, entwassert, bei 
Zimmertemp. bis 10 Mol., in der Kaltemischung bis 14 Mol. NH3 auf. — Zinksalz 
[Cr(CNSr)i(NH3)%\iZ7i{NH!s) (rot) enthalt bei der Jallung noch 2 Mol. W. oder NH3, 
die bei 100° abgegeben werden, und nimmt bei Zimmertemp. noch 6 Mol. NH3 auf. 
In der Kaltemischung bildet sich eine dunkelcarminrote FI.; laBt man NH, ver- 
dampfen, bis die M. wieder fest geworden, hinterbleibt ein Octammin.

Verbindungen von der Formel 0^t\M en. Wahrend nach W e in l a n d  und
G r u h l  (Arch. der Pharm. 255 . 467; C. 1918. I. 156) das Zinlcsalz die Zus. ZnJs* 
3A saO3'10HaO hat, stimmen die Analysen der Yff. mindestens ebenso gut auf die 
Formel [J(As.,O,).,],Zn«10HaO (kugelig, undeutlich krystallinisch). Die Hiilfte des 
Krystallwassers entweicht bei 70—80°, ein weiterer Teil bei 110—130°, der Best 
bei 150—180°. Die entwasserte Substanz nimmt bei Zimmertemp. bis 6,2 Mol., bei 
—20° bis 7 Mol. NH, auf. Der Abbau fuhrt vom Heptammin uber eine Beihe 
fester Lsgg. zunachst zum Hexammin (bei 70°), dann uber eine weitere Reihe fester 
Lsgg. zum Tetrammin (bei 87°), schlieBlich bei 200—210° zum Dtammin, ZnJ2 • 
4A s,03*2NH,. — Das von W e in l a n d  und G-r u h l  beschriebene hellgrune Nickel
salz N iJs-4 AStO^lOH^O  wird schon bei Zimmertemp. infolge Verwitterung braun- 
stichig und bei weiterer Entwiisserung schlieBlich goldgelbstichig. Das hierbei 
noch zuruckbleibende W . (5,3%) wird erst oberhalb 160° abgegeben, wobei Bich 
das Salz unter Entw. von Joddampfen zers. Die bei 160° getrocknete Substanz 
nimmt bei Zimmertemp. unter Violettfarbung 13,5, bei —6° 15, bei —20° 16 Mol. 
NH3 auf. Beim Abbau yerliert das Ammoniakat zwischen —18 und 18° 2 Mol., 
zwischen 58 und 72° etwa 3 Mol., bei 77° 9 Mol. NH3, sowie das W . (ca. 3 Mol.); 
bei 100° enthielt es noch 1,8 Mol. NH„.

Disulfitotetramminkobaltisalze, [Co(SO,)J(NH,)ł]Me, eisenheptanitrososulfonsaure 
Salze, [Fe(NO),S4]Me, sowie Dinitrosothiosulfatoferrisalze, [FefNO^SjOj^lMe, konnten 
mit Schwermetallen weder in freiem ZuBtande, noch in Form ihrer Ammoniakate dar- 
gestellt werden. — Die Metachlorantirnoniate [SbCl6]Me geben zwar Schwermetallsalze;
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diese zersetzen sich aber mit NHS in ihre Komponenten, die dann jede fur sieli NHS 
aufnelimen. — Bei der friiher (Ephraim, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 668; C. 1918.
I. 996) beobachteten NH 3-Anlagerung an Nitroprussiate yollzielit sich gleichzeitig 
ein Ubergsiug in Aminoprussiat, [FetCN^NHjj'". — Versetzt man das Natriumsalz 
der Pentacyannitrosoferrisaure mit ammoniakal. CuS04-Lsg., so erbalt man das 
Kupfersalzammonidkat (tiefgrune, glanzende Blattchen, die an der Luft unter NHS- 
Yerlust braun werden). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 548—63. 17/4. [2/2.] Bern, 
Anorg. Lab. d. Univ.) GROSCHUFF.

W. A. Ham or und H. E. Gili, Eine neue Synthese des Phosgenits. Der 
Phosgenit, PbCOs>PbCls, ist von F r i e d e l  u . S a r a s i n  durch Erhitzen von PbC08 
und PbCl, mit etwa3 W. im geschlossenen Rohr bei 180°, yon S c h u l t e n  durch 
Einleiten von COs in eine PbCOs-Lsg. erhalten worden. Die Vff. stellen dieses 
Minerał durch Erhitzen yon Pb(OH)3 mit COCl3 im geschlossenen Eohr bei 175° 
dar, wobei die Tempp. bis auf 250° steigen kann. Es wurden so kleine, wohl 
ausgebildete Krystalle von schwachgelber Farbę erhalten, die sich in yerd. H N03 
auflosen. Chemisch u. krystallographisch erwiesen sie sich ais Phosgenit. (Amer. 
Journ. Science, S i l l i m a n  [4] 47. 430. Juni [24/4.] 1919. MELLON-Inst. f. industrielle 
Unters.) J. M e y e r .

N otizen aus dem U. S .B ureau  o f Mines, Aluminiumoxydation. Es wurde 
eine Probe Al-Pulver nach allen bekannten Methoden auf Oxyd aualysiert, um diese 
Methoden miteinander yergleichen zu konnen. Vergleichbare Zahlen ergaben die 
Natriumhydrosyd- u. die Jodmethode. Das letzte Verf. liefert einen etwas hóheren 
Oj-Gehalt ais das erste. Beide Methoden ergeben eine stetige Abnahme des 0 ,-  
Gehaltes mit wachsender Zeit der Beriihrung zwischen dem Reagenz und der Al- 
Probe. — Dichłe des Bleies. Die D. eines Bleizylinders, der durch eine Esplosion 
mit einer Detonationsgeschwindigkeit von 3341 m zerąuetscht worden war, hatte 
sich von 11,403 auf 10,996 yermindert. Bei einer Detonationsgeschwindigkeit yon 
3035 m war die D. yon 11,376 auf 11,256 zuriickgegangen, bei 2835 m von 11,383 
auf 11,228. (Journ. Franklin Inst. 1 8 8 . 567—68. Okt. 1919.) J. Me y e r .

E. D. Eastm an und L. H. Duschak, Der Uampfdruck des Bleichlorids. Da 
der Dampfdruck dcB PbCls metallurgisches Interesse bat, wurde er durch Erhitzen 
in einem elektrischen Ofen in einer Nj-Atmosphare bestimmt. Bei 500° betragt 
der Dampfdruck 0,141 mm, bei 925° 600 mm. Der F. liegt bei 495°, der Kp. bei 
945° bei einem Druck yon 754 mm. Die Yerdampfungswiirme beim F. wurde zu 
40600 cal. berechnet. Der Dampfdruck des festem PbCl2 wurde bis zu 400° herab 
berechnet. (Journ. Franklin Inst. 188 . 823—24. Dez. 1919.) J. M e y e r .

Georg von H evesy und Laszló Zechm eister, Uber den intramólekularcn Platz- 
wechsel gkichartiger Atonie. Uber den Verlauf des Umuiandlungsvorganges isomerer 
Ionen. Vff. konnten mit Hilfe radioaktiyer Indicatormethoden zeigen, daB zwischen 
den in Eg. gel. Plumbo- u. Plumbi-loncn  ein dynamisches Gleichgewicht besteht. 
Sie schlieBen daraus, daB auch ein unmittelbarer Ladungsiibergang yon der Elek- 
trode auf das łon u. umgekehrt stattfindcn kann. Das aktiye Plumbiacetat wurde 
durch Eintragen eines aktiyen, durch Ozydation des Bleioiyds gewonnenen Men- 
nigepriiparats iu Eg. bereitet. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 410—15. 13/3.; Ztschr. 
f. Elektrochem. 26. 151— 53. 1/4. 1920. [28/12. 1919.] Budapest, Tierarztl. Hoch- 
schule.) B y k .

W. W. Coblentz und H. K a h ler , Die spektrale photoelekłrische Empfindlich- 
keit des Silbersiclfids und einiger anderer Stoffe. Die Unterss. erstrecken sich auf 
den elektrischen Widerstand des Agt S  und Bi^S, bei der Belichtung mit Strahlen 
yon der Wellenlange yon 0,6—3 fj.. AuBerdem wurden noch Messungen am Blei- 
glanz (galena), Cylindrit, Pyrit und Jamesonit angestellt, die aber keine photo- 
elektrische Empfindlichkeit zeigten. Gegeniiber dem natiirlichen Ag,S (Acanthit)
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erwies sich ein kiinstliehes Priiparat ais sehr empfindlich. Bei —157° wurde ein 
Maximum der Empfindliehkeit fiir u =  1,05 beobaclitet. Bei wiederholter Belich- 
tung treten Ermiidungserscheinungen auf. Fiir den Bismutinit, BiaSs , wurde bei 
—166° eine Empfindlichkeitskurye aufgenommen, die bei 0,64 und 1,08 (ł Maiima 
aufweiat. (Journ; Franklin Insf. 188. 563—64. Okt. 1919. Auszug aus dem Scien- 
tific Paper Nr. 344 des U. S. Bureau of Standards.) J. Me y e r .

A. L. Th. Moesveld, Verzogerte Krystallisation ubersałligter Losungen. GAJ.. 
hat eine schlecht bestimmbare Loslichkeit. Die nahere Unters. ergibt, daB die 
Fiihigkeit der CdJ2-Kryatalle, ais Keime zu wirken, auBerordentlich achwach aus- 
gebildet ist, so daB auch bei Anwesenheit von Bodenkorper sehr leicht Uberaattigung 
eintritt. Ja es ist so g ar moglich, daB eine ungesattigte Lsg. dureh Aufnahme yon 
CdJ2 aus dem Bodenkorper die Sattigungsgrenze iiberschreitet. Ais Grund fiir 
diese eigentiimliche Erscheinung ergibt sich ein gewisser Gehalt der Lsg. an Cd(OH)j, 
das yon dem festen CdJ,_> adsorbiert wird und diesem die Keimwrkg. nimmt. Ahn- 
liehe Erscheinungen werden auch an PbNOs beobachtet. (Koninkl. Akad. van 
Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 581—601. 27/12. [Dez.] 1919. 
Utrecht, v a n ’t  HOFE-Lab.) B y k .

A. L. Th Moesveld, Die Metastabilitat der Elemente und Yerbindungen alf! 
Folgę von Enantropie und Monotropie in ihrer JBedeutung fiir Chemie, Physik und 
Technik. V. (Vgl. Mo e s v e l d , Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 28. 581; yorst. Ref.) Die yorangehende Unters. legt die Vermutung 
nahe, daB zwei Modifikationen yon CdJ.ź existieren. In der Tat lassen sich zwischen 
Zimmertemp. und dem F. zwei solehe Modifikationen nachweisen, die zueinander 
im Yerhaltnis der Monotropie stehen. Das CdJ„ so wie es aus dem Dampf durck 
Kondensation und aus der Lsg. dureh Krystallisation entsteht, ist ein Gemisch der 
beiden Modifikationen. Yf. gibt Methoden zur Reindarst. der beiden Formen aus 
wss. Lsg., Lsg. in Aceton, CH,,OłI und A. an. Infolge der Tatsache, daB das ge- 
wohnliche CdJ, ein Gemisch ist, bedurfen seine physikalisehen Konstanten einer 
Reyision. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 
602—11. 27/12. [Dez.] 1919. Utrecht, v a n ’t  HoFF-Lab.) B y k .

Karl Neumann-Spallart, Kiinstlich erhaltene Zinnsaurckrystalle. Beim Yer- 
blasen yon Glockenbronze im Konyerter wurden in der Schlacke Krystalldrusen 
von reiner Zinnsaure gefunden. (Ósterr. Chem.-Ztg. [II] 23. 44—45. 1/4.) JUNG.

A. Beutell, Wachstumserschetnungen des Kupfers, Silbers und Goldes. (Ygl. 
Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1916. 471.) Wird Silberglanz oder kiinstliches Silber- 
sulfid im Vakuum auf 350—600° erhitzt, so tritt geringfiigiger Zerfall in Schwefel- 
dampf und metallisches Ag ein; diese Silberspuren wandern dureh das Sulfid hin- 
durch ais feine Harchen nach  dem k iih leren  E nde. In der Luft yerlauft der 
ProzeB rascher, weil dureh Osydat.ion die Zers. des Sulfids gefordert wird. Reich- 
liche Haarsilberbildung wird heryorgerufen, wenn Silbersulfid mit metallischem 
Ag erwarmt wird. Auch dureh gemeinsames Erhitzen yon Selen- und Tellursilber 
mit metallischem Ag wird Moossilber erzcugt. Mooskupfer entsteht dureh Einw. 
von metallischem Cu auf Schwefel-, Selen- oder Tellurkupfer in der Hitze. Silber- 
haltige Goldselenide und -telluride liefern, zusammen mit Silberblech erwarmt, 
silberhaltiges Moosgold. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1919. 14—28. Januar 1919. 
[21/8. 1918.] Breslau, Min.-petr. Inst. d. Uniy.) B is t e r .

C. Bergholm und Y. Bjóm stahl, JElektrische Doppelbrechung in Kollotden. 
Es werden einige Messungen, bezgl. der Abhangigkeit der Phasendifferenz und des 
Amplitudeneffektes yom elektrischen Felde in Fs 05-Solen und ^.tt-Solen mitgeteilt. 
Die Doppelbrechung des V2Os-Sola yermindert sich bei jedem Stromdurchgang, was 
wahrscheinlich auf einer Koagulation dea Kolloida beruht. E3 wurde das Sol da-
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her yor jeder Messung emeuert. Auch das Au-Sol zeigte diesen Effekt, wenn auch 
nicht in so starkem MaBe. DaB die Kolloide im elektrischen Felde doppeltbrechend 
werden, beruht wahrscheinlich darauf, daB sich die unsymmetrisch gebauten Par- 
tikel orientieren. Alg Stutze fiir diese Auffassung kann die remanente Doppel- 
brechnng der untersuchten Sole dienen. Die Doppelbrechung nahert sich bei der 
kleinen Feldstarke von 400 Volt/cm einem Grenzwerte. Dies bedeutet, daB die un
symmetrisch gebauten Au-Partikel parallel gerichtet sind, und daB diese Parallel- 
richtung bereits in einem sebr schwaehen Felde verschwmdet. Die Doppelbrechung 
in Vs0 6-Solen wiichst langsamer ais mit dem Quadrate der Feldstiirke. Es ist 
wahrscheinlich, daB sie sich auch in diesem Falle mit wachsender Feldstarke einem 
Grenzwert nahert. Auch fur die Doppelbrechung in Kolloiden scheint das Zeichen 
der Phasendifferenz mit der Absorption verkniipft zu sein. Das feste Vs0 6 hat sein 
Absorptionsgebiet im IJltraviolett. Die Doppelbrechung in einem Va0 6-Sole ist 
positiy, d. h. sie erscheint wie die Doppelbrechung einer sich in der Richtung der 
Kraftlinien erstreckenden Glasplatte. Au absorbiert die roten Strahlen sehr stark. 
Das Au-Sol ist negativ doppelbrechend. Die Dispersion der Doppelbrechung in 
beiden Solen wurde bestimmt. Au-u. Vs0 6-Sole sind dichroitisch. Der Dichroismus 
wiichst gegen das Absorptionsgebiet sehr schnell. Aus der Tatsache, daB Au u. 
auch Ag-Sole im elektrischen Felde doppeltbrechend werden, geht heryor, daB sie 
nicht, wie man vielfach angenommen hat, sphiirische Symmetrie besitzen. (Phy- 
sikal. Ztschr. 21. 137—41. 15/3. 1920. [1/10. 1919.] Upsala.) B y k .

Edw ard Bradford M axted, Der JEinflufi des Schwefelwasserstoffs auf die 
Okklusion des Wasserstoffs durch Palladium. Palladiumschwarz, das 68,5 ccm H 
per g aufnimmt und bei 100° und 3 mm wieder abgibt, absorbiert in etwa 10 Min. 
etwa 13,5 ccm H,S per g; diese Menge yerhindert jede Absorption von H; die 
kleinste Menge H,S, die die Adsorption von H gerade unmoglich macht, konnte 
bei den Verss. in einer Gasbiirette wegen der groBen Gescliwindigkeit der H,S- 
Aufnahme nicht bestimmt werden. Nach 40 Stdn. betragt die adsorbierte Menge 
HSŚ 22,5 ccm per g. Das bei 100° und 3 mm vom HsS-haltigcn Pd abgepumpte 
Gas besteht fast nur aus H, wahrend S im Pd bleibt. Durch diesen S-Gehalt wird 
das Okklusionsvermogen des Pd fiir H linear yermindert, und z war macht jedes 
Atom S fast genau 4 Atome Pd inaktiy, wahrend das ubrige Pd sein n. Yerhalten 
gegen H behiilt. Hieraus konnte die B. einer Verb. Pd4S gefolgert werden; es 
muB aber bemerkt werden, daB Pd-Folie in reinem HsS bei gewohnlicher Temp. 
oder 100° vollig blank bleibt. (Journ. Chem. Soc. London 115. 1050—55. Sept. 
[10/7.] 1919. Walsall, Staffs. Charles Street.) F r a n z .

Jam es B rierley  F ir th , Die Aufnahme ton Wasserstoff durch Palladium bei 
niedrigen Temperaturen. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 82. 513; C. 1913. I. 1400-) 
Vf. hat die Wirksamkeit des Pd hauptsiichlich bei der Temp. der fł. Luft und bei 
0C untersucht und, soweit ais moglich, die Glcichgewichtsdrucke unter diesen Be- 
dingungen bestimmt. Vf. nimmt an, daB die Eiistenz yon wenigstens zwei allo- 
tropen Modifikationen des Pd erwiesen iBt. Das amorphe oder cc-Palladium ist 
sehr wirksam und yeranlaBt die H»-Aufnahme bei Tempp. bis zu etwa 150°. Es 
kann ais Ubertrager wirken fiir das krystallinische oder ^-Palladium, das entweder 
ganz unwirksam oder maBig wirksam sein kann, jc nach den Temp.-Bedingungen. 
Wie S i e y e r t s  (Ztschr. f. physik. Ch. 88. 105. 451; C. 1914. II. 756. 1385) fest- 
gestellt hat, handelt es sich bei der Aufnahme von Hs bei hohen Tempp. um ein- 
fache Lsg. oder „Absorption". Yorliegende Arbeit zeigt, daB bei niedrigen Tempp- 
nur „Adsorption*1 eintritt. Die Grenz-Temp. fiir Diffusion in das Innere ist wahr
scheinlich etwa 0°. Wenn das Pd yorher mit H, gesattigt ist und auf Tempp- 
unter 0° gekuhlt wird, ist die Volumzunahme auf Adsorption zuruckzufuhren. Es 
findet also statt: unter 0° nur Adsorption, bei 0—150° Adsorption gefolgt yon Ab-
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sorption, iiber 150° nur Absorption. (Journ. Chem. Soc. London 117. 171—83. 
Marz 1920. [12/12. 1919]. Nottingham, Uniy. College.) P o s n e e .

A. Gutbier, Uber die Ammoniumpentahalogenorutheniate. BemerJcungen zu der 
Abhandlung der Herren F. Mylius und A. Mazzucchelli: „Uber die Platinanalyse“. 
Yf. polemisiert gegen einen Absehnitt der genannten Arbeit (Ztscbr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 8 9 . 1; C. 1914. II. 1471), der sich mit Ruthenium und seinen Doppel- 
chloriden befaflt, stellt yerscliiedene Irrtiimer, yorwiegend literariacher Art, richtig 
und erganzt die Literatur dieses Gebietes. In dem von My l iu s  u . M a z z u c c h e l l i 
beschriebenen Rutheniumtetrachlorid - Ammoniumchloriddoppdsalz (Ammoniunihexa- 
chlororutheniat), (NH4)j[BuC)6], welches sich sehr wesentlieh yon dem bereits fruher 
beschriebenen Salz dieser Zus. unterscheidet, liegt nach Ansicht des Vfs. wahr- 
scheinlich Ammoniumpentahalogenorutheniat, (NH,),[EuCl6]-HjO, vor. Vf. teilt des- 
halb eigene in Gemeinschatt mit C. Trenkner, P. Palco und Th. V ogt aus- 
gefiihrte Unterss. uber Ammoniumpentachloro- und -pentabromoruiheniat mit (ygl. 
auch G u t b ie e , T r e n k n e r , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 45 . 166; C. 1905 . II. 22; 
G u t b ie r , Z w ic k e b , F a l c o , Ztschr. f. angew. Ch. 22 . 487; C. 1919. I. 1386):

Wasserfreies Ammoniumpentachlororutheniat, (NH4)s[RuC16], und, wasserhaltiges 
(NH4)j[RuCl6]"H ,0, (dunkelrotbraune, zu einem schwarzen Pulyer zerreibliche 
Oktaeder, die sich aus verd., NH4Cl-haltiger HC1 umkrystallisieren lassen; 1. in 
verd. HC1 zu einer rotlich gelben, in verd. HBr zu einer gelben, nach dem Kochen 
weinroten, in h. W. zu einer gelben Lsg.; letztere zers. sich schnell unterB. eines 
schwarzen Nd.; mit KOH geben die Lsgg. grune Farbungen und beim Kochen 
schwarze Ndd.) entstehen beim Eindampfen einer Lsg. von Pentachlororuthenisaure 
in HC1 mit uberschussigem NH4C1. DieDarst. ist durch die leichte Zersetzlichkeit 
des Salzes sehr erschwert. — Wasserfreies Anmoniumpentabromorutheniai s. G u t 
b ie r  und T r e n k n e r ; wasserhaltiges, (NH4),[RuC16]-H sO, (schwarze, braunrot durch- 
schimmernde Nadelchen; 1. in verd. HCl zu einer braunroten, nach dem Kochen 
gelben FI.; 1. in yerd. HBr zu einer gelben, nach dem Kochen purpurroten Lsg., 
die durch Bromdampfe schwach oliyengriin wurde; durch KOH wurde letztere 
smaragdgriin und schied beim Kochen einen schwarzen Nd. aus; 11. in W. zu einer 
braungelben FI., die allmahlich oliyengriin und schlieBlich sehwarz wurde, beim 
Kochen aber grun blieb) lieB sich in śihnlicher Weise wio das Chlorosalz gewinnen. 
Die hierzu erforderliche Pentabromoruthemsaure, H2[RuBr6], stellten Vflt. aus 
Euthenihydroiyd (aus Pentachlororuthenisiiure mit verd. KOH gefallt und mit W. 
dauernd gewaschen) u. HBr her, da das Verf. yon H o w e  zu schlechte Ausbeuten 
gibt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 0 9 . 187—212. 23/12. [6/5.] 1919. Stuttgart, 
Lab. f. anorg. Ch. d. Techn. Hochschule.) G r o s c iiu f f .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
A. Jołmsen, Uber die Kohasion von Krystallen bei der Temperatur der fliissigen 

Luft. VerBs. iiber Deformierbarkeit, Haltbarkeit u. Eitzbarkeit an Kalkspat, Gips, 
Steinsalz, Gold, Silber, Kupfer und Muscovit unter fl. Luft. Bis aaf den Muscoyit 
wurden alle untersuchten Krystalle merklich weniger plastisch, ais bei gewohn- 
licher Temp. Die Yerss. bcstatigen die yon MUg g e  (N. Jahrb. f. Minerał. 1 8 9 8 . I . 
93; C. 9 8 . I. 123) gegebene Erklarung des Faserbruches am Gips. (Zentralblatt 
f. Min. u. Geol. 1918. 233—35. August 1918. Kiel.) B is t e r .

F. Canac, Bestimmung der Orientierung der Gitterreihen und -ebenm eines 
Krystalles. E in e  Methode zur schnellen B est. der zu einem gegebenen Fleck eines_ 
Lauediagramms gehorenden beugenden Ebene. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170 . 
113—16. 12/1. 1920. [29/12. 1919.*].) B is t e r .

L. J. Spencer, Die mineralogischen Eigenschaften des lu rits  ( =  Turgits) und 
einiger anderen Eisenerze aus Neu-Schottland. Die Unterscheidung und Einteilung
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der yerschiedenen Eisenoxydhydrate wird besprochen. Ferner werden besehrieben: 
Turit (Turjit, Hydrohamatit), 2Fea0 3'H 20 ,  von Bridgeyille, N. S., und ein na eh 
Goethit pseudomorpher Hamatit, FeaOs, der in D., Farbę des Striche3 u. optischen 
Eigenschaften mit Turit ubereinstimmt. (Minerał. Magazine 18. B39—48. Mai [14/1.]
1919. Mineralog. Abt. d. British Muaeum.) B is t e r .

H. U ngem ach, Uber ein bemerkenswertes Lager von Chalcostibit in Marokko. 
Der Chalcostibit, CuaS-SbaS3, kommt reichlich und in groBen Exemplaren im Tal 
des Oued Cherrat, ostlich von Casablanca, vor bei Rar-el-Anz. Das ganze Mineral- 
lager besteht yorherrsehend aus Chalcostibit, der bisher fiir Panabas gehalten worden 
war. Die Zwischenraume sind yon durchsichtigen Dolomitkrystallen ausgefiillt. 
Der Chalcostibit ist oberflachlich in ganz diinner Schicht in Cheasylit umgewandelt. 
Selten geht die Umwandlung tiefer, oder kommen yollstśindige Chessylitpseudo- 
morphosen nach Chalcostibit yor. (C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 918—19. 17/11.
1919.) B is t e r .

D ie (łu e lle  des Boraxes. Der Borax der Vereinigten Staaten wird in Cali- 
fomien, hauptsiichlich in Lang, nordlich yon Los Angeles, und in Death Vailey 
gefunden in Form des krystallisierten Kalkborates Colemanit, das mit Sodalsg. um- 
gesetzt wird. (U. S. Geological Suryey Press BI. Nr. 307. Febr. 1917; Journ. 
Franklin Inst. 183. 286. Marz 1917.) BlSTER.

M. R ózsa, Petrogenesis und petroklimatologische Beziehungen der Salzablage- 
rungen im Tertiar des Oberelsafi. In dem Wittelsheimer Becken (OberelsaB) sind 
die Kaliumsalzlager durch diskontinuierliche Eintrocknungsprozesse solcher Laugen- 
gemische entstanden, die aus Fraktionen des Meerwassers, aus den Laugenresten 
eintrocknender Binnenseen und aus Zuflussen yon SiiBwasser und yon descendenten 
Laugen entstanden sind. Bei der hierdurch erfolgten Eliminierung des Magnesium- 
sulfats u. seiner Koinplexsalze schieden sich Calcium-Magnesiuincarbonat, Anhydrit, 
Steinsalz, Sylyin und schlieBlich Carnallit aus. Der letztere erlitt stellenweise 
eine sekundare Umwandlung in Sylyin. Zur genauen Best. der Genesis dieser Salz- 
lager und ihrer klimatologischen Beziehungen bat Yf. die Schichtungsyerhaltnisse 
in einigen Werken eingehend festgestellt. (Kali 14. 61—70. 15/2.) V o l h a r d .

B. G ranigg, Zur Anwendung metallographischer Methoden auf die mikroskopi- 
sche Untersuchung von Erzlagerstattcn. (Forts. yon Metali u. Erz 13. 169; C. 1916.
I. 1189). VI. Uber die Titanomagnetite von Smdlands Taberg {Schweden). Diese 
beatehen aus Magnetit ais Grundmasse, sowie Ilmenit u. einem Spineli (Hercynit?), 
meist in regeliniiBiger Verwachsung (Schliffbilder s. im Original). (Metali u. Erz 
17. 57—61. 8/2. 152. 22/3. Leoben.) G r o s c h o f f .

Carl Tiischen, Vom deutschen Asbest. Besprechung des jdsŁcsiyorkommens
am Kacholdsberge (Thiiringen) u. seiner Ausbeutung durch die Deutschen Asbest- 
gruben F e o d o r  B u r g m a n n , Klettigshammer (ReuB). (Prometheus 31. 226— 29. 
17/4.) B u g g e .

R. Sokol, Uber Kalksilicatgesteine im bohmischen Massiv. Die meist linsen- 
oder gangformig im geschichteten Gneis auftretenden Erlanfelse des bohmischen 
Massiys haben groBe Bedeutung fur die Erklarung des Metamorphismus der Tcry- 
stallinen Schief er; sie zeigen, daB bei der Umkrystallisation uud Schieferung ein 
chemischer endogener Faktor eine Rollc spielt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1918. 
201—15. Juli 1918. Pilsen.) BlSTER-

0. Stutzer, Kohlenasche. Eine geologische Skisze. Zusammenfassende D arst. 
uber die Bestandteile der Kohlenasche und ihre Herkunft. (Metali u. Erz 17. 150
bis 152. 22/3. Freiberg in Saehsen, Bergakademie.) Groschuff.

0. C. L ester, Die radioaktiuen Eigenschaften der Mineraląuellcn Colorados.
Die Wiisser, Gase, Schlamm und Absatze (Sinter) yieler Quellen der gebirgigen
Gegenden yon Colorado wurden auf ihre radioaktiyen Eigenschaften untersucht.
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Es besteht kein Zusammenhang zwischen der durchsohnittlich hohen Radioaktiyitat, 
den chemischen Eigenschaften und der Temp. der Quellen, ebensowenig wie, 
zwischen der Aktmtat des W., der G-ase und der Ndd. Die Quellen aus vulka- 
nischen Gesteinen sind durchgangig starker aktiv, ais die aus sedimentaren. Die 
Niihe radioaktiver Erze begunstigt nicht die Aktiyitat der Quellen. (Amer. Journ. 
Sciences, S il l im a n  [4] 46 . 621—37. Nov. 1918. Boulder, Colorado, Hale Phys. 
Lab. d. Univ.) B is t e r .

Hermann Bongards, BadioaJctive Zerfallsprodukte in der freien Atmosphare und 
die Wahrscheirilićhlceit ihrer Herkunft von der Sonnc. Da yon der Zeit der Drachen- 
landung bis zum Eindringen des Drabtes in die Ionisierungskammer eine gewisse 
Zeit verstreichen muBte, so wurde ais charakteristischer Wert jedesmal der Betrag 
des Spannungsabfalles 15 Min. nach der Landung festgestellt. Der Emanations- 
gehalt in der Luft scheint in der Schicht zwischen 1000 u. 2000 m Hohe im Mittel 
den Betrag yon 4 bis 10“ 19 Curie per ccm zu erreichen. In ihren Beziehungen zu 
den Witterungseinflussen sind die Schwankungen des Emanationsgehaltes von Be- 
deutung. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Aktivitat, dem Luftdruek 
am Boden und der Temp. in der betreffenden Luftschicht. In dem Temperatur- 
verlauf der Stratosphare tritt ein Parallelismus mit der Aktiyitat hervor. Da ein 
EinfluB der radioaktiven Substanzen auf die Temp. quantitatv zur Erklarung nicht 
ausreicht, eine Einw. der Temp. auf die Aktivitiit aber ausgeschlossen erscheint, 
wird ais gemeinsame Ursache eine Massestrahlung, ausgehend von begrenzten Teilen 
der Sonne, angenommen, dureh welche Emanationsteilchen in die Atmosphare ge- 
tragen werden. Die Wiirmewrkg. dieser Massestrahlen bildet eine Hauptwarme- 
ąuelle der hoheren Schichten der Atmosphare. (Physikal. Ztschr. 21. 141—45. 
15/9. 1920. [7/11. 1919.] Kiel.) B y k .

K arl Reyscher, Bas Warmediagramm und, die relative Feuchtiglceit der atmo- 
sphdrischen Luft. Es w ird  d ie  A n w en d b a rk e it des MttLLERschen W arm ew ert- 
d iag ram m s d e r  D a m p flu f t ,  d ie  in  le tz te r  Z eit m eh rfaeh  b e s tr it te n  w o rd en  iB t, 
an d eren  D iag ram m en  g eg en iib e r g e p riif t u n d  b e s ta tig t. (G e su n d h e its in g en ieu r 4 3 . 
205—9. 1/5. B ielefeld .) B o r in s k i .

D. Organische Chemie.
O. Zeise, BemerTcung zur Personalnotiz in dem Aufscitze: „Zur Geschichte d&> 

Zeiseschen Mercaptans und seines Namens“ von Paul Biergart. (Vgl. Journ. f. 
prakt. Ch. [2] 9 9 . 291; C. 1 9 2 0 .1. 195.) Bemerkung iiber die Abstammung Z e is e s . 
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 0 0 . 48. Marz. [4/2].) P o sn e r .

E. Canac, Bestimmung der Pardineter eines Krystalles mtitels X-Strahlen. 
Unter Zugrundelegung eines friiher beschriebenen Verfs. (C. r. d. lAcad. des sciences 
159. 405; C. 1915. I. 1149) und einer neueren zweiten Methode (C. r. d. l'Aead. 
des sciences 170 . 276) hat Vf. mit Hilfe von Rontgenstrahlen die Achsenverhalt- 
nisse eines Zuckcrkrystalles a : b : c => 1,10 : 1 : 0,86 bestimmt, in guter Uberein- 
stimmung mit rein optischen Messungen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 394 
bis 396. 16/2. [9/2.].) J .  Me y e r .

John R egin ald  H arvey W histon, Bie Reaktion zwischen Chlor und Sumpf- 
gas unter dem Einflufi des Lichts. B ie Umwandlung von Methylchlorid in Methyl- 
alkohol und Methylacetat. Vf. hat untersucht, ob es unter Verwendung von natiir- 
lichem Sumpfgas moglich ist, genugend groBe Mengen yon Cl, in CH3C1 iiber- 
zufiihren, um die Methode ais rationelle Gewinnung yon CHaOH zu yerwenden. 
Es ergab sich aber, daB in einer Mischung von 23/« Vol. CH< und 1 Yol. Cl, nur 
25°/o des Cl, in CHaCl iibergehen, in einer Mischung yon gleichen Yol. nur 10 bis 
15°/0. ZufiUlig wurde gefunden, daB bei Ggw. einer geringen Menge Nitrosyl- 
chlorid auch bei starkster Belichtung praktisch gar keine Einw. stattfindet. Die

II. 3. 4
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photochemische Rk. zwischen CH* und CI2 bleibt nie bei der niedrigsten Stufe, der
B. yon CH3CI stehen, sondem liefert stets ein Gemisch aller moglichen Prodd., 
unter denen CHaCl, und Chlf. yorherrechen. CH,C1 kann durch Uberleiten uber 
poroses Natriumaeetat bei 290—297° yollstandig in Methylacetat und durch Uber
leiten uber geloschten Kaik bei 300° fast yollstandig in CH30H  iibergefiihrt werden. 
(Journ. Chem. Soc. London 117. 183—90. Marz. [24/1.] Oxford, Jesus College. Sir 
Leo l i n e  J e n k in s  Lab.) P o s n e r .

Tudor W illiam s P rice , Die DatnpfdrucJce und Dichten von Gemisćhen von 
Aceton und Methylathylketon. Die Dampfdrucke von Aceton und Methylathylketon, 
sowie von Gemischen der beiden wurden in der Barometerleere zwischen 20 und 
50° bestimmt. Die Dampfdruckkonzentrationskuryen liegen alle zwischen den 
Dampfdrucken der Bestandteile ohne ein Anzeiclien eines Maiimums. Die Dichte- 
konzentrationskuryen aind gerade Linien, so daB zwischen 20 und 50° keine Volum- 
anderung beim Mischen eintritt. In der folgenden Zusammenstellung findet man 
hinter L die Dampfdrucke in mm u. hinter II. die auf W. yon 4° bezogenen D .D .: 

20 25 30 35 40 45 50°
Aceton I. 186,3 232,0 284,6 348,1 425,3 510,8 620,9

II. 0,79082 — 0,77931 — 0,76784 — 0,75599
Methylathylketon I. 77,5 98,4 121,4 151,0 188,4 252,9(46,5°) 300,0

II. 0,80495 — 0,79442 — 0,78391 -  0,77315
(Journ. Chem. Soc. London 115. 1116—26. Sept. [14/7.] 1919. Ardeer. The Research 
Labb.) F r a n z .

W alter Norm an H aw orth , Die Konstitution der Disaccharide. IV . Die 
Struktur des Fructoserestes im Bohrzucker. (III.: Journ. Chem. Soc. London 115. 
S09; C. 1 9 2 0 . I. 158.) Wenn man Heptamethylrohrzucker mit 0,4°/0ig. HC1 bei 60° 
spaltet, erhalt man, wie Vf. nachweist, Trimethylglucose und die neue, nicht kry- 
stallisierende Tetramethylfructose (vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 0 9 . 1314; C.
1917. I. 1076), die auf diese Weise rein erhalten werden kann. Letztere stimmt 
in ihrem Yerhalten mit den sog. Athylenoxydzuckern iiberein u. muB die Struktur I. 
besitzen. Biermit steht im Einklang das Yerhalten bei der Osydation. Dieselbe 
liefert primar die «-Oiysiiure (II.), die in Form ihres Semilactids (III.) erhalten 
wird. Die yorliegenden Ergebnisse bestatigen die Richtigkeit der Rohrzucker- 
formel IV.

I. CH,.OCHs II. III. COjH r - C H ^ 0  CH,OH
Ć-OH CO,H CO-----O-----CH ^ ÓHOH " " Ć  q

< ĆH ÓH.OH ÓH-OH ÓH-OCH, i CHOH CH
c h -o c h ,  Óh -o c h ,  Óh -o c h ,  c h - o c h ,  L ó h  h i . c h o b

ó h -o c h ,  ó h -o c h , ó h - o c h ,  ó h - o c h , Óh o h  ó h o h

ó h . - o c h , ó h s-o c h ,  ó h , - o c h , c h so h  6 h , ob
E x p e r im e n te lle s . Trimethylglucose, C8Ht,03(0CH3)s. Dicker Sirup. Kp.c,is 

168-170°. nD =  1,4755. [«]D =  4-55,7° in CH,OH, +56,0° in W . Gibt kein 
Osazon. Liefert mit CH3J und Ag,O Tetramethylglucose. — Tetramethylfructose, 
C6H8Oj(OCH3)4 (I.). Darst. s. oben. Farblose, bewegliche FI. Kp.0i5J 110—H2C- 
Kp.j, 154°. nD =  1,4545. [a]D =  +21,3° in CH,OH, +31,7° in W. Reduziert 
Permanganat sehr leicht. Liefert bei der Oxydation mit verd. HNO, (D. 1,2) bei 
60° ein Semilactid C16HiaOn Q3L). Sirup. Kp.1JS 190—200°. nD =  1,4575. Zieht 
W . aus der Luft an. (Joum. Chem. Soc. London 117. 199—208. Marz. [2/2.] 
St. Andrews. Uniy. College of St. Salyator and St. Leonard.) P o sn e b .

I. B ellu cci, Uber cin Is om er es des roten Blutlaugensalzes. I I .  (I. Atti R. Accad. 
dei Lincei, Roma 2 0 . 176. 239; C. 191L I. 1282.) Vf. wendet sich gegen die
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Arbeit. yon H a u s e r  u . B ie s a l s k i (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 3516; C. 1913. I. 
154), die angeblich den Nachweis gefuhrt haben, daB die griine Form des Kalium- 
ferricyanids nichts anderes ist, ais durch geringe Mengen yon Berliner Błau yer- 
unreinigtes rotes Blutlaugensalz (vgl. W e l l s , Amer. Chem. Journ. 49. 205; C. 
1913. I. 1671). Vf. hat jetzt rotes Blutlaugensalz kunstlieh mit etwas Berliner Blau 
yerunreinigt. Dasselbe gibt aber mit und ohne Berliner Blau mit A. u. HC1 die- 
selbe reichliche B. von Iminoather, wahrend die griine Form garnicht reagiert. 
(Gazz. chim. itsl. 50. I. 23—29. Januar. Rom. Chem. Inst. d. Univ.) POSNER.

E. Paternó und A. M azzucchelli, TJntersuchungen iiber das Kohlenstoffomj- 
chlorid. Das Phosgen wurde durch Einw. von SO, auf CCI* dargestellt und durch 
fraktionierte Dest. gereinigt, die erhaltenen Daten wurden aber an synthetischem 
Phosgen (aus CO u. Cl2) nachgepriift. D. des fl. Phosgens: 1,4264—0,002326 t. 
AuBerdem wurde die orthobare D. des fl. Phosgens und seines Dampfes bestimmt. 
Die fiir die Summę gefundenen Werte stimmen befriedigend iiberein mit der 
Formel 1,2992 — 0,00214 (i — 60°) oder, wenn man sich auf die Werte oberhalb 
111° beschrankt 1,1960 — 0,0022 (t  — 110°). Die k r it is c h e  T em p era tu r  be- 
recbnet sich zu 187° ( +  2°). Kritische D. 0,5135. Kritischer Druck etwa 51,5 Atm. 
Oberflachenspannung: im Mittel — 2,05. Nach den Bestst. des Dampfdrucks be- 
rechnet B ic h  Kp.7eo 8,02°. Phosgen kann neben reinem W. nicht esistieren, aber 
die Reaktionsgesehwindigkeit wird durch die beiden Reaktionsprodd. CO, u. HC1 
herabgesetzt. Auch andere Sauren setzen die Reaktionsgesehwindigkeit herab. 
Bei der Darst. des Phosgens wurde beobachtet, daB die Rk. nicht nur nach der 
Gleichung: CCI* -f- 2SOa =  SaO,Clj -f- COCl2, sondern bei Ggw. von iiber- 
schiissigem S 08 in der Wiirme auch nach der Gleichung:

CCI* +  4 S 0 8 =  2 SjOjCLj +  CO* 
yerliiuft. Phosgen absorbiert bei — 15° 28,3% Cl2. Fiir diese Lsg. wurde der 
Dampfdruck bei yerschiedenen Tempp. stets etwas hoher gefunden, ais berechnet. 
Die Loslichkeit yon Phosgen in sehweren Olen (Dynamoół, Transmissionsol, Zylinder- 
ol) betrug bei gewóhnlicher Temp. und Druck in 100 Teilen 56, 52 und 41 Teile. 
Aus diesen Lsgg. wird das Phosgen durch einen Luftstrom fast yollstandig aus- 
getrieben. (Gazz. chim. ital. 5 0 .1. 30—53. Januar. Rom. Chem. Inst. d. Univ.) POSNER.

J . Narbutt, Die sjpezifischen Warmen und Schmelzwannen der Dićhlor-, Chlor- 
brom-, Dibrom-, Bromjod- und Dijodbenzole. I —TF. B e r ic h tig u n g e n . Richtig- 
stellung yon Druckfehlern in den yorhergehenden Veroffentlichungen (Ztschr. f. 
Elektrochem. 25. 57; C. 1919. I. 717). (Ztschr. f. Elektrochem. 26. 203—4. 1/5. 
[Januar.] Dorpat.) J. MEYER.

Henry Jerm ain Mande Creighton und H. W ay, Eleklrolytisćhe Leitfdhigkeit 
in nićhtwasserigen Lósungen. II. lilektrische LeitfahigTceit des Trimethyl-p-tolyl- 
ammoniumjodids in Wasser und einigen organisćhen Losungsmitteln. (Ygl. Journ. 
Franklin Inst. 182. 745; C. 1918. I. 63.) Es wurde die Leitfahigkeit des Trimełhyl- 
p-tolyl-ammoniumjodids in W., CH,OH, A., Propyl-, Benz- u. Anisaldehyd, Aceton, 
Ameisen- und Essigsaure, Propio- und Benzonitril, Nitromethan und Nitrobenzol 
und in Epichlorhydrin bei 25° gemessen. In einigen Fallen wurde auch eine 
zweite Temp. benutzt, um den Temp.-Koeffizienten der Aąuiyalentfahigkeit zu be- 
stimmen. In der wss. Lsg. trifft das O sTW A LD sche Yerdiinnungsgesetz nicht zu. 
Die Uberfiihrungszahl des Trimethyl-p-tolylammoniumions bei 25° ist 40,3. Die 
Aquivalentleitfahigkeit bei unendlicher Verdiinnung liegt zwischen 13 im Anis
aldehyd und 188 im Aceton. In den aliphatischen Losungsmitteln ist die Grenz- 
leitfahigkeit stets erheblich groBer ais in aromatischen Losungsmitteln. In bomo- 
logen Reihen ist der Grenzwert der Leitfahigkeit um so groBer, je kleiner das 
Mol.-Gew. des Losungsmittels. Der EinfluB der substituierenden Gruppe auf die 
Grenzleitfahigkeit ergibt sich aus folgender Tabelle: CH3CH0 188, CHsN 02 115,

4*
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CH30H  100, CHjCOOH 25. (Journ. Franklin Inst. 186. 675—98. Dez. [16/9.]
1918. Swarthmore, College. Chem. Abt.) J. M e y e r .

Artur Bygden, Uber die p-Sulfosdure des Dimetho-2,2-propylbenzols und einige 
ihrer IJerivate. Zum Vergleich mit der friiher (Journ. f. prakt. Ch. [2] 96. 86; 
C. 1918. I. 422) beschriebenen Trimetbylbenzylsilican-p-sulfosaure, (CH,)3Si- CET, • 
C6H4-S03H, liat Vf. die genannte Siiure untersucht. — p-Dimetho-2,2-propylbenzol- 
sulfosaure, CjjHjoOjS +  2H20  =  (CH3)3C • CH2 • C6H4 • SOsH -f- 2H ,0 . Aus 1- 
Phenyl 2,2-dimethylpropan und H2S 04 mit 6% S 03 unter Kuhlung. Wird iiber das 
Ba-Salz gereinigt. Lamellen oder rechtwinklige Tafeln mit 2H ,0 . Verliert iiber 
H ,S04 1 Mol. HjO. F. der Saure mit 1H ,0  142,2—144,2° im offenen, 145,6—146° 
im zugeschmolzenen Rohrehen (korr.). Wird bei 120° unter geringer Zers. wasser- 
frei. Schmeckt bitter und sauer, sil. in W. u. A., zwl. in B z l, Chlf., A. u. Eg. — 
KCuHlsO,S +  HsO. Nadeln oder trapezformig und rhombisch begrenzte Bliitter,
11. in W. und A. — RbCnH160 8S -j- H20. Rhombenformige Tafeln, sil. in W., 
zwl. in A. — CsCnH]50 3S -f- '/jH«0. Schief abgescbnittene Blatter, sil. in W. — 
NaCa H,6OsS -j- 2H20. Nadeln oder Scbuppen, 11. in W. — LiCuHls0 3S -f- H20. 
Stengelige Krystalle, sil. in W. — Ca(CuH150 8S)a -f- '/jS jO. Nadeln, zwl. in W., 
zll. in A.. — Sr(CuH160 3S)s +  2H 20 . Nadeln, zwl. in k. W. u. A. — Ba(Cn H160 3S)s - f  
3H ,0 . Bhombenformige oder sechsseitige Blatter oder Nadeln. 0,53 g wasserfreies 
Salz 1. in 100 g W. yon 20°. — Mg(CnH150 3S)j +  7H aO. Bhombenformige Blatter, 
zwl. in W. — Zn(Cu H160 3S)2 +  6H20 . Nadeln oder schief abgeschnittene Tafeln, 
zll. in W. — Cd(CuH150 5S)._, +  3HaO. Rhomboidische Bliitter, zll. in W. — 
Fe(CuH,50 3S)2 -f- 7 HsO. Bhomboidisehe, fast farblose Blatter, zwl. in k. W., zll. 
inA . — NifCuHuOsS^- ) - 8HsO. Hellgriine, rhombenformige Blatter, zwl. in W .— 
Co^nH^OjSjj -(- 8H ,0  (?). Hellrote, rhombenformige Blatter, zwl. in W. — 
Pb(Cu H15OjS)j 2HjO. Nadeln, 100 g W. losen bei 20° 0,60 g wasserfreies Salz.
— CulCuHuOjSjs -(- 6HsO. Hellblaue Nadeln oder Blatter, zwl. in W. — 
Ag(C11H15OsS) +  HjO. Rechteckige Blatter, zwl. in W. — NH4CI1H,5OliS. Stengelige 
Krystalle, sil. in W. und A., Nadeln aus A. -(- Bzl. — (CHj-MHjlCnH^OjS -f- 
'/jHjO. Nadeln, sil. in W. und A. Vierseitige Schuppen aus Bzl. Beginnt bei 
ca. 150° zu schmelzen, bei ca. 225° klar. — (CJJ5 ■ NHjjCnll^OjS. Blatter aus 
Bzl., sil. in W. und A., F. 114—115° (korr.) nach yorheriger Sinterung. — Brucin- 
salz, C34H4jOjN2S =  CssHj80 4Ns , CuH160 3S. Rhombisch begrenzte Tafeln aus 
CH3OH, F. 211—212° (korr.), sil. in A., wl. in W., Bzl., A. — Deriyate der p- 
Dimetho-2,2-propylbenzolsulfosaure: Chlorid, CnH^OjClŚ — (CHS),C• CII2• CaH4• 
SOjCl. Rechtwinklige Tafeln oder Prismen aus Eg., F. 58,7—59,2° (korr.) — 
Bromid, CnH160 2BrS. Tafeln aus Eg., F. 65,5—66° (korr.). — Amid, CnH170 2NS. 
Nadeln oder Schuppen aus PAe. -f- Bzl. F. 101° (korr.), wl. in W., sil. in A. und 
A. — Methylamid, CISH190 2NS. Rhombisch begrenzte Tafeln. F. 94,8—95,3° (korr.).
— Anilid, C1yH210jNS. Monosymmetrische Tafeln aus A., F. 137° (korr.), 11. in
den meisten organischen Losungsmitteln. — Methylanilid, ClsHssOsNS. Nadeln aus 
A., F. 97,8—98° (korr.). — o-Toluidid, CI8H25 0 2NS- Sechsseitige Tafeln aus A., 
Blatter aus CHsOH, F. 156—157° (korr.). — p-Toluidid, C,8H230 2NS. Rhomboidisch 
begrenzte Tafeln aus CH3OH, F. 117,9—118,2°. — Benzylamid, C18H230 2NS. Sechs
seitige Tafeln aus A., Nadeln aus A., F. 141,5—141,7° (korr.). — p-Dimetho-2,2- 
propylphenol, CnH190  == (CH8)SC • CH3 • C6H4 • OH. Aus dem K-Salz obiger Sulfo- 
saure durch Kalischmelze. Nadeln aus W., F. 11S—118,2° (korr.), 11. in den meisten 
organischen Losungsmitteln. Riecht etwas campherartig, gibt mit FeCl3 keine 
Fśirbung. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 100. 1—18. Marz 1920. [4/9. 1919.] Experimental- 
faltet bei Stockhoim.) P o s n e r .

H. Lecher, Uber das Phenylmercaptoąuecksilberchlorid. Die Frage, ob die 
Dissoziation des Thiophenoląuecksilbers, CSH5 • S • Hg • S • C6H5 (ygl. Ber. Dtsch. Chem.
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Ges. 48. 1425; C. 1915. II. 949), in Diphenyldisulfid u. Hg unter Zwischenbildung 
von freien Radikalen CeH6-S— erfolgt, aollte durch Untera. der Dissoziation ge-  
m isch ter Queckailbermercaptide, ll-S -H g-S-R ', geklart werden. Die Darst. der- 
artiger Yerbb. erwies sich nach:

R-S-HgCl - f  (Na)HS-R'T= (Na)HCl +  R-S-Hg-S-R' 
ais nicht durchfuhrbar; Pbenylmercaptoąuecksilberchlorid, CeH5-S-Hg-Cl, liefert 
mit Mercaptanen oder Alkalimercaptiden stets Gemische yon Hg-Mercaptiden, nie- 
mals ein einheitliches gemischtes Mercaptid, R-S<Hg*S*R'.

PhenylmercaptoquecJcsilbercldorid, C0H5ClSHg, aus Thiopbenol und HgCl, in A .; 
Blatter aus Isoamylacetat oder Prismen aus Essigester, zeigt Thermochromieerschei- 
nungen: bei gewohnlicher Temp. farblos (Stich ins Grungelbe), bei 125° schwach 
grungelb, 170° wie feste Pikrinsaure, beim Abkuhlen wieder farblos; sintert bei 
ca. 188°, P. 191,5° unter Zers. (a. u.). Wl. oder unl. in ublichen Mitteln, relativ 
gut in h. Xylol, zu ca. 1% in b. Essigester, ca. 3°/0 in sd. Isoamylacetat; sil. in 
Pyridin; Pyridin  ist uberhaupt das beste Losungsmittel fiir die Mercaptide der 
Schwermetalle. — Mit konz. HC1 zerfśillt Phenylmercaptoąuecksilberchlorid schon 
bei gewohnlicher Temp. in Thiophenol und HgCl,. Die Umsetzung mit Na-Athyl- 
mercaptid yerlauft im wesentlichen nach:

2C9H6.S.HgCl +  2 NaS-CjH5 =  2NaCl +  (CflHt|s g H g  +  (C Ą -S l.H g;  
gegen die mit dieaer Rk. besser in Einklang stehende Formulierung (C6He-S)sHg* 
HgCl, spricht die auf die einfache Formel stimmende Siedepunktserhohung in 
EsĘigbster. Der Widerspruch erklart sich dadurch, daB die Lsgg. des Phenyl- 
mercaptoąuecksilberchlorids dieses nur zum Teil ais aolches, zum Teil Thiophenol- 
ąuecksilber und HgCls enthalten, entsprechend dem G le ic h g e w ie h t:  

2CaH6-S-HgCl ^  (CeHs■ S),Hg -f- HgClj.
Aus Lsgg. aquivalenter Mengen Thiophenoląuecksilber und HgClj krystallisiert 

beim Abkuhlen oder Eindampfen CeH5-S*HgCl; umgekehrt geht beim Ausschutteln 
von Lsgg. des Phenylmercaptoąuecksilbercblorids in organischen Mitteln mit Koch- 
salzlsg. HgCl, in die wss. Schicht, wahrend im organischen Mittel Thiophenoląueck
silber bleibt. NHS fallt aus Pyridinlsgg. des Phenylmercaptocjuecksilberchlorids 
das HgCls ais Pracipitat, (C6H5-S)sHg bleibt gel. — Die Existenz des obigen Gleich- 
gewichtes erklart das Yerhalten des C0H5-S-HgCl gegen Mercaptane oder Alkali- 
mercaptide, indem diese mit dem HgCl, unter Gleichgewichtsstorung reagieren. 
Analog hangt es bei der Rk. zwischen Thioplienol und HgCl, nur von den stochio- 
metrischen Verhaltnissen ab, inwieweit (CeH6*S),Hg und CeH5-S-HgCl entatehen.
— Beim Schmelzen zers. sich CeHs-S-HgCl zum groBten Teil in Diphenyldisulfid 
und HgCl; die Rk. ist reversibel, man kann umgekehrt ans Kalomel u. Diphenyl 
disulfid in der Hitze geringe Mengen Phenylmercaptoąuecksilberchlorid erhalten. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 568—77. 17/4. [9/2.] Miincben, Akad. der Wissen- 
schaften.) HOh n .

H. Lecher, Beiłrdge zum Valenzpróblem des Sćhicefels. I I I .  (Vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53 . 568; yorst. Ref.). 1. D ie  F rage d er D is s o z ia t io n  der e in -  
fa c h ste n  a ro m a tisc h e n  D is u lf id e . Nach der hauptsachlich yon N ef yer- 
tretenen Dissoziationstheorie befinden sich die Molekule in einem Gleichgewichts- 
zustand mit Dissoziationsprodd. u. die Umsetzung zweier Molekularten beruht auf 
einer Addition ihrer Dissoziationsprodd. Die einfachsten aromatischen Disulfide 
sind jedoch, wie Yf. nachweist, bis 200° nicht dissoziiert- Die Lsg. eines aqui- 
molekularen Gemisches yon Diphenyldisulfid und yon o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid 
in Xylol, sowie eine Xylollsg. des o-JSitrodiphenyldisulfids, 0 ,N • C6Hł • S • S ■ CeH6 
(s. u.) wurden 3 Stdn. gekocht; analog bereitete Benzollsgg. wurden 6 Stdn. im 
Rohr auf 200° erbitzt; dabei entstand weder aus dem Gemisch der beiden symm. 
Disulfide eine Spur des asymm., noch yeranderte sicb das letztere. — G em isch te
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D is u lf id e  lassen sich in glatter Rk. aus Arylschwefelchloriden u. Thiophenolen 
gewinnen. — o- Nitrodiphenyldisulfid, Cj,H90 sNSs =» O2N-C0HJ.S-S-C 6H5, aus aqui- 
molektilaren Mcngen O-Nitrophenylschwefelchlorid u. Thiophenol in trockenem A.; 
gelbe Krystalle (aus A.), P. 55°, sil. in Bzl. u. Xylol, 11. in A., sehwerer in Gasolin 
oder A. bei Zimmertemp.; yon Diphenyldisulfid auf Grund seiner geringeren Los* 
lichkeit in PAe. trennbar. In konz. H2S 04 unter Erwarmung und schwaeher SO,- 
Entw. mit intensiy roter Farbę 1. Wss. Lauge greift nicht an, methylalkoh. Kali- 
lauge wird schon bei Zimmertemp. braunrot gefarbt. — o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid 
ist in PAe. fast unl., in A. kaum, in Bzl. oder Xylol bei Zimmertemp. nur merk- 
lich 1.; Diphenyldisulfid ist 11. in A. und Gasolin, sil. in Bzl. und Xylol. Aqui- 
molekulare Mengen o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid und Diphenyldisulfid lassen sich 
durch Gasolin quantitativ trennen.

2. T h erm o c h r o m iee rsc h e in u n g en . Die Thermochromie des o-Nitrodi- 
phenyldisulfids wird nicht durch die Verschiebung eines Dissoziationsgleichgewichtes 
bedingt, da auch seine S ylo llsg ., die keine freien Radikale enthalt (s. o.), thermo- 
chrom ist. Zweifellos zeigen alle Substanzen bei yerschiedenen Tempp. yerschiedene 
Absorption, docli diirfte dieser EinfluB der Temp. bei bestimmten Gruppierungen 
besonders groB sein. — o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid ist bei 150° deutlicli satter gelb 
ais bei Zimmertemp. — Die Schmelze des o-Nitrodiphenyldisulfids ist bei Zimmer
temp. (unterkiihlt) gelb, bei 80° u. besonders bei 140° dunkelgelb; sie zeigt, durch 
ein Spektroskop mit geringer Dispersion betrachtet, bei 20° eine Absorption des 
kurzwelligen Eudes bis ca. 0,52—0,53 (i, bei 80° bis ca. 0,53—0,54 ix, bei 140° bis 
ca. 0,545—0,55 (jt. Eine Lsg. von 5,3 g in 100 ccm Sylol zeigt beim Kochen dem 
unbewaffneten Auge keine deutliche Farbevertiefung; das kurzwellige Ende des 
Spektrums wird indes bei Zimmertemp. bis ca. 0,450-0,485 fi, beim Kp. bis 
ca. 0,500 fi absorbiert; Schichtdicke ca. 38 mm. — o-Nitrodiphenylmonosulfid (F. 
81°, aus A.) zeigt geschmolzen eine Absorption des yioletten Eudes bei Zimmer
temp. bis ca. 0,53 fi, bei 160° bis ca. 0,545 /u; die gesattigte Lsg. in Benzoesaure- 
ester ist bei Zimmertemp. gelbgriin, beim Kp. satt gelb. — Reines Nitrobenzol ist 
deutlich thermochrom; die ganz schwach gelbgrune FI. farbt sich beim Erhitzen 
auf den Kp. tiefer u. blaBt beim Erkalten wieder ab; das yiolette Ende des Spek
trums wird bei Zimmertemp. bis ca. 0,44 fi, beim Kp. bis ca. 0,46 (X absorbiert, 
Schichtdicke 20 mm.

3. D er Y e r la u f  der R ea k tio n  z w is c h e n  a ro m a tisc h e n  D isu lf id e n
und Q u eck silb er . o-Nitro diphenyldisulfid reagiert in sd. Xyloł oder in Bzl. bei 
200° unter Bedingungen, bei denen keine Aryschwefelradikale yorhanden sind (s. o ), 
mit Hg unter Mercaptidbildung; die Addition von Hg erfolgt demnacli an das un- 
dissoziierte Disulfidmolekiil. Ais Prodd. der Rk. zwischen o-Nitrodiphenyldisulfid 
und Hg wurden Diphenyldisulfid, o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid u. Quecksilber-o-nitro- 
phenylmercaptid erhalten. Das letztere, C^HgC^NĄHg =  (0,N -C 6H4-S)aHg, bildet 
gelbe Nadelchen (aus Essigester); schwindet etwas bei 222°, sintert bei 228° unter 
Dunkelfarbung, F. 231° unter Zers. u. Schwarzung; swl. in gebrauchlichen Mitteln,
11. in Pyridin; wird auBerst leicht elektrisch, laBt sich nur unter Ather zerreiben 
oder umfiillen. Wird auch durch Schiitteln einer Lsg. von o-Nitrothiophenol in 
HgO erhalten; F. dann 234°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 577—90. 17/4. [9/2.] 
Munchen, Chem. Lab. d. Akad. d. Wissensch.) HÓHN.

H. L echer, Uber eine EeduJction organischer Disulfide durch Alkalimercaptide- 
Bei der Einw. von Thiophenolnatrium auf o-Nitrophenylsćhwefelchlorid wurde an 
Stelle des erwarteten o-Nitrodiphenyldisulfids (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 577; 
yorsteh. Ref.) im wesentlichen ein Gemisch der beiden entsprechenden Disulfide,
o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid und Diphenyldisulfid, erhalten. Offenbar entsteht in 
erster Phase o-Nitrodiphenyldisulfid; dieses wird aber sogleich yom Na-Phenyl-
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mercaptid unter B. von Diphenyldisulfid und Natrium-o-nitrophenylmereaptid redu- 
ziert; schlieBlich reagiert das o-Nitrothiophenolnatrium mit dem o-Nitrophcnyl- 
schwefelchlorid unter Bildung von o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid; die Urasetzung von
o-Nitrodiphenyldisulfid und Thiophenolkalium (dargestellt durch Titration einer 
alkoh. Thiophenollag. mit Vio'n- KOH) zu Diphenyldiaulfid und o Nitrothiophenol- 
kahum wurde nocli durch besonderen Yers. bestatigt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
591—93. 17/4. [9/2.] Miinchen, Chem. Lab. d. Akad. d. Wiasenschaften.) HOh n .

David Runciman Boyd und Doris Feltham Thomas, Die Geschwindigkeit 
der Vereinigung der Natriumderivate von Phenolen mit Olcfinoxyden. Teil II. (Teil I: 
Journ. Chem. Soc. London 105. 2117; C. 1914. II. 1307.) Die Geschwindigkeits- 
konstanten fur die Yereinigung yon Athylenoxyd mit Natriumphenolaten liegen fur 
Phenol und seine m- und p-Derivate annahemd auf einer geraden Linie, wahrend 
die der o-alkylierten Phenole auf einer fast parallelen, darunterliegenden Geraden 
liegen. Im allgemeinen wachst also die Geschwindigkeit annahernd mit dem Hydro- 
lysengrad des Phenolats, eine o-Alkylgruppe bewirkt aber eine Verzogerung, die 
beim Mesitol mit zwei o-CHs noch groBer ist. In dieaen Fallen wird man wohl 
von sterischer Hinderung aprechen konnen; andererseits beschleunigt o-stiindiges 
Cl die Rk., beaonders, wenn beide o-Stellen mit Cl besetzt aind. Die Geschwindig- 
keitskonstante fiir Guajacol liegt etwas oberhalb der Kurve fiir die o-Alkylphenole. 
Bei 70,4° wurden in 98°/0ig. A. folgende Werte fur h =  1 /i-log  100/(100 — x) 
gefunden: o-4-Xylenol 0,3050; m-6-XyUnol 0,3005; Mesitol 0,3745.— Glykol-o-xylyl- 
dther, C8H90 • CH, • CH, • OH, farbloses Ol, Kp.18159°; p-Nitrolenzoyldcrivat, C17III70f,N, 
gelbliche Tafeln aus A., F. 225°. — Glykol-m-xylyltither, C10H14O„ weiBe Krystalle 
aus PAe., F. 57°. — Glykdlmesityldther, CnHleO„ weiBę Krystalle aus PAe., F. 60°. 
(Journ. Chem. Soc. London 115. 1239—43. Nov. [23/7.] 1919. Soutbampton. Univ. 
College.) F r a n z .

Arthur Lapworth und Frank A lbert E oyle, Capsaicin. Teil I. Capsaicin, 
C18H ,,03N ■ =  C17H2SON(OH)(OCH8), und Methylcapsaicin, C17H2S0N(0CHS),, aind 
schwach basiach und auBerst bestandig gegen k., konz. Alkali, wahrend sie durch 
h. Sauren langsam unter B. von NHS angegriflfen werden. Bei Einw. von PC15 
auf Methylcapsaicin entsteht ein N-haltiges Ol, das durch H20 2 und yerd. NaOH 
in ein Amid, F. 98—100°, yerwandelt wird. Die Keduktion von Capsaicin mit Na 
und A. gibt neben einem fl. Stoff mit den Eigenschaften eines fetten Alkohole NH3, 
dessen B. die Auffassung des Capsaicins ais eines Saureamids ( N e l s o n ,  Journ.

Americ. Chem. Soc. 61. 1115; C. 1919- III. 783) 
NH-CH wenig wahrscheinlich macht. Yermutlich ist

"O__Ó-CgHt- Capsaicin ein Dihydrooxazol von nebensteh. Kon
stitution, denn sein Methylderivat gibt bei der 
Oiydation mit KMn04 Veratrumaaure und eine 

kleine Menge einer Fettsaure. — E s p e r im e n te lle s . Zur Isolierung des Cap
saicins wird der alkoholiache Capsicumextrakt in h. W. in Gegenwart von NH, 
mit gepulyertem BaCl, yersetzt, nach dem Abkuhlen filtriert und das Filtrat mit
A. ausgezogen; der ath. Auszug wird in Methylalkohol mit uberschiissigem Ba(0H)4 
gekocht und mit Eg. neutralisiert; der Riickstand der methylalkoh. Lsg. wird mit 
Aceton ausgezogen und das so erhaltene Capsaicin durch Fallen aus yerd. NaOH 
einmal mittela CO, und dann mittela NH^Cl gereinigt; d18H „ 0 3N, Krystalle, F. 64 
bis 65°, opt.-inaktiy, wl. in konz. HC1, woraus es auf Zusatz yon W. krystallisiert; 
beim Kochen mit A. und viel Na entsteht NHS und ein fl. Stoff, Kp. 216—217°, 
der sich nach Oiydation mit Chromsauregemisch in ein Saureamid, Krystalle aus 
W ., F. 98—100°, yerwandeln laBt. — Methylcapsaicin, C19H,9OsH =  C,jHS3ON- 
(OCHs)a, aus Capsaicin, Methylsulfat und methylalkoh. NaOH, Nadeln ans yerd. A., 
F. 74°j U. in organischen Fil. auBer PAe., unL in W ., Alkalien; schmeckt yiel
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weniger soharf ais Capsaicin; bei der Oxydation mit KMn04 in Aceton entsteht 
eine Fettsaure, dereń Amid bei 98—99° schm., und Veratrumsaure; Chromsiiure- 
miachung erzeugt neben Esaigsaure n-Nonylsdure, F .  12°, Amid, F. 98—99°. (Journ. 
Chem. Soc. London 115. 1109—16. Sept. [25/7.] 1919. Manchester. Univ. Chem. 
Labb.) F r a n z .

E. K. N elson, Die Konstitution des Capsaicins, des scharfschmeckenden Bestand- 
teiles des Cayennepfeffers. Teil II. (Teil I: vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 
1115. 1472; C. 1919. III. 785. 1920. I. 221.) Die von L a p w o r t h  und E o y l e  
(Journ. Americ. Chem. Soc. 115. 1109; yorst. Eef.) yeroffentlichte Kritik der fruheren 
Unters. wird widerlegt. Synthetisches Vanillyloctylamid ist nahezu so atabil wie 
Capsaicin gegen h. konz. NaOH-Lsgg. Die Loslichkeit in konz. HC1 ist die gleiche. 
Die aus Capsaicin erhaltene Decylensaure gibt beim Schmelzen mit KOH Spaltung 
in Essigsaure und eine Octylsaure mit yerzweigter Kette. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 42. 597—99. Marz 1920. [31/12. 1919.] Washington, Bureau of Chem., Essential 
Oils Lab.) St e in h o r s t .

C. Castaldi, i i  ber die Kondensation von Acetophenon mit Hilfe von Natrium
athylat. II. (I.: Gazz. chim. ital. 45. II. 251; C. 1916. I. 421ł.) Die friiher be- 
schriebene Kondensation des Acetophenons mit Natriumathylat lieferte neben dem
o-Methyldiphenylbenzol ein Nebenprod. vom F. 182°. Diese Yerb. ist identisch 
mit der yon S t o b b e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 1955; C. 1901. II. 300) aus 
Acetophenon, Malonester und Natriumathylat erhaltenen „Yerb. Ci4HlsO ‘ yom
F. 183°. Es wurde festgestellt, daB es sich um ein Diphenylbenzoyltoluol, Clf>H,0O, 
liandelt, in dem sich die Stellung des Benzoylrestes noch nicht bestimmen lieB. 
Der Mechanismus der Kondensation des Acetophenons ist noch vollig unbekannt.

(4- oder 6-)Benzoyl - 3,5 - diphenyltoluol, Cs,H30O =  C„Hs(CIIs)1(C6H5)i:l'5(CO- 
C6H6)i ô er 6. Aus Acetophenon und Natriumathylat bei 130—140° unter Druck. 
Kp.70 iiber 310°. Blattchen aus Eg. oder Lg., F. 186°, wl. in A. Rotyiolett 1. in 
konz. H,SO*. Entsteht auch aus o-Methyldiphenylbenzol u. Benzoylchlorid u. A1C13.
—. Benzoyldiphenylbenzoesdurc, C,6H19Oa =  C6H.i(C00H),(CIJB6)s3>:i(C0 • C8H5)i oder o, 
Aus yorstehender Verb. mit HNOs (D. 1,075) im Eohr bei 150—160° (zuerst 187°). 
Gelbliche, prismatische Nadeln aus A., F. 240°, zwl. in k. A., wl. in Bzl. Intensiv
yiolett 1. in konz. HjSO*. — NaC^H^Oj, 4HjO. Farblose Nadeln aus W. Liefert
bei der Dest. mit Kalk im Vakuum m-Diphenylbenzol. — Diphenylbenzyltoluol,
C,6Hj, =  Cf.H^CHJHCaHjj^^CH^.CaH,.'/* Oder 6. . Aus obigem Benzoyldiphenyltoluoi 
mit HJ u. rotem P bei 220—230° (zuerst 265°) im Eohr. Nadeln aus A., F. 125°,
11. in h. A., sil. in Bzl. H ,S04 gibt keine Farbung. (Gazz. chim. ital. 50. 71—81.
Jan. 1920. [Aug. 1919.] Turin, Chem. Inst. d. Univ.) PoSNER.

H enry W ren, H ow ell W illiam s und W illiam  W h alley  M yddleton, Unter- 
suchimgen uber die Zersetzung racemischer Sauren durch optisch-aktive Alkohole.
I. Die Spaltung der r-Weinsaure durch l-Borneol. Fiir den angegebenen Zweck 
sind biaher nur n. Ester benutzt worden. Nach den Erfahrungen yon W r e n  und 
St il l  (Journ. Chem. Soc. London 111. 513; C. 1918. I. 96) konnte erwartet werden, 
daB die Salze saurer Ester yon rac. Sauren mit optisch-aktiyen Alkoholen fiir 
Spaltungen brauchbar sein wurden. Das Ergebnis war insofern unerwartet, ais 
der saure l-Bornylester der rac. Weinsaure selbst durch Krystallisation aus ver- 
schiedenen Losungsmitteln zerlegt werden konnte. Das d-Tartrat scheidet sich 
immer zuerst aus. Auch mit Hilfe der Salze gelingt die Spaltung, aber weniger 
gut, ais mit dem freien Ester. D ie Salze des l-Tartrats sind schwerer 1. ais die 
des d-Tartrats.

E s p e r im e n te lle s .  D i-l-bornyl-d-tartrat, C24H380 6. Aus d-Weinsaure und

*) Autornam e dort: Ciast a ld i. (D. Ref.)
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1-Bomeol mit HC1 bei 120°. Nadeln aus verd. A ., 11. in A ., Chlf., zwl. in k. A.,
F. 132,5—133,5°. [a L 13-5 =  — 5,17° in Chlf. (c =  2,0275), [«]DU =  — 5,71° in
Aceton (c =  2,275), [«]D1S =  + 3 ,46° in Bzl. (c =  2,1605). Bei der Darst. ent- 
steht der saure Ester in geringer Menge ais Nebenprod. — Mono-l-bornyl-d-tartrat, 
C i.H .A . Aus vorsteliendem Ester dureh partielle Vereifung mit der theoretisehen 
Menge KOH in verd. A. Blśittchen aus Chlf. oder Toluol, F. 158—158,5°, 11. in
k. A. u. A., zwl. in h. W. u. Chlf. [a]Du’5 =  — 5,7° in A. (c =  2,1805), [«]D13 =
— 6,5° in A. (c =  7,575), [«Q„U =  —1,26° in Aceton (c =  2,3795). Wird von 
freiem Alkali sehr leicht yerseift. — KCliHalO„, 2HaO. Nadeln aus W., U. in W.
— NaC14H2i0 6, 2H ,0 . Weniger 11. in W. — Di-l-bornyl-l-tartrat, CsłH ,60<,. Aus
dem Bauren K-Salz der 1-Weinsaure. Undeutliche, hesagonale Platten aus PAe.,
F. 118-118,5°, 11. in Chlf. und Bzl., zwl. in k. A. [«]D1S =  —71,4° in Chlf., 
(c =  2,520), [ « y 4'5 =  —77,6° in Bzl. (e =  2,416), [«]„“■* =  —71,3° in Aceton 
(c =  2,5405). — M ono-l-bornyl-l-tartrat, C14HjSO0. Bliittehen aus Bzl., F. 130,5 
bis 131°, 11. in Chlf., A. u. h. W. [«]D13 =  — 51,7° in A. (c =  2,985). — Mono-
l-bornyl-dl-tartrat, CMH E0 8. Aus den beiden Komponenten in Aceton. [fó]D14,2 =  
—28,2° in A. (c =  2,7792). Zerfiillt beim Umkrystallisieren, z. 13. aus Chlf., indem 
sich der d-Weinsaureester zuerst abscheidet. Auch das Na- und das Ba-Salz zer- 
fallen beim Umkrystallisieren. (Journ. Chem. Soc. London 117. 191—99. Marz [9/1.] 
Belfast, Municipal Techn. Inst.) P o s n e r .

Maurice Delacre, U ber die Konstitution des Dypnopinakons und seiner Deri- 
vate. III. Mitteilung. Uber die Komodypnopinakone. Die vorliegende Arbeit bringt 
die eiperimentellen Angaben zu den theoretisehen Erorterungen der yorweg yer- 
5fFentlichy;n V. Mitteilung (Ann. de Chimie [9] 10. 101; C. 1919. III. 375). Homo- 
dypnopinakon-a (I.) Dureh 3-tiigiges Kochen von 30 g Dypnopinakon mit 500 g 
A. und 15 g geschmolzenem Kaliumacetat. Sehwere, gelbe Warzeń, die von den 
leiehten weiBen Krystallen des Dypnopinakons mechanisch getrennt werden. (Die 
Mutterlauge gibt beim Eindampfen u. Erhitzen mit Kali Albodypnopinakolin, beim 
Eindampfen Homodypnopinakon-^9 und -/.) Entsteht auch beim Schmelzen yon 
Homodypnopinakon-/? und beim Kochen yon Luteodypnopinakon-y mit A. Kry- 
stalle aus Bzl., F. 124°. 4 g 1. in 100 g sd. A., 11. in sd. Eg. Liefert beim Kochen 
mit A. Homodypnopinakon-/, mit A. und wenig Eg. Homodypnopinakon f i , beiin 
Schmelzen Homodypnopinakon-^ und -S, beim mehrtagigen Kochen mit Eg. Homo- 
dypnopinakoliu-« und - fi. — Homodypnopinakon-y, CS,HJ80 2 (II.). Darst. s. oben. 
Farblose Nadeln aus A., F. 213°. Krystallisiert aus Eg. unyerandert. Liefert beim 
Kochen mit Eg. langsam Homodypnopinakolin-/, beim Kochen mit A. Homodypno- 
pinakon-p? und' beim Kochen mit A. und KOH Albodypnopinakolin. — Sonio- 
dypnopinakon-fi (III.*). Darst. s. oben. Farblose Krystalle aus Bzl., F. 172°. Liefert 
mit Alkalien Homodypnakinakon-j', mit starkerem KOH Albodypnopinakolin und 
mit Eg. Homodypnopinakolin-/?. Geht beim Schmelzen teilweise in Homodypno- 
pinakon-« und beim Kochen mit A. in dasselbe und Homodynopinakon-^ iiber. — 
Somodypnopinakon-d (IV.*). Aus Homodypnopinakon- u  bei langem Kochen mit
T C6H5.C H -C H = C H -C (0 H )C 9H6 „  C6H6.C H .C H : CH-C(OH)C6H6

A. und wenig Eg. Blattchen oder Nadeln aus A. 100 Tle. sd. A. losen ca. 3 Tle.

*) D ie Form el ist im  Original yerdruckt.
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* Liefert beim Kochen mit Eg. Homodypnopinakolin-tó und -ft, beim Koehen mit A. 
Homodypnopinakon-«. — Homodypnopinakolin-u (V.). Darat. yorstehend. 3 g 1. 
in 500 g ad. A., 25 g in 130 g sd. Bzl., 10 g in 85 g sd. Eg. Gibt mit konz. HsS04 
griine Fluorescenz. — Homodypnopinakolin-ff, C3SH290  (VI.). Neben yorstehender 
Verb. aus Hymodypnopinakon-ó beim Kochen mit Eg. GroBe Krystalle aus Eg.,
F. 116—117°. 27,5 g 1. in 395 g sd. A., 36 g in 150 g sd. Eg. Liefert beim Kochen 
mit A. und KOII Albodypnopinakolin. Liefert bei der Reduktion mit Zinkathyl 
ebenso wie die vorstehende «-Verb. Homodypnopinakólylalkohol. Blattrige Krystalle.
F. ca. 130°. (Ann. de Chimie [9] 12. 150—78. Sept.-Okt. 1919. Geut, Univ.) P o s n e r .

Manrice Delacre, Untersuchungen uber die Konstitution des Dypnopinakons 
und sciner Berivate. IV. Mitteilung. Uber die Luteodypnopinakone. (III. vgl. 
yorsteh. Ref.) Gewohnliches Dypnopinakon (I.) Die DarBt. ist friiher beschrieben. 
Krystalle aus Bzu.-Eg.t oder A., F. 162°. Liefert beim Erhitzen mit Eg. Luteo- 
dypnopinakolin-« und -y, beim Schmelzen Luteodypnopinakon-y, bei langerem Er
hitzen ein Gemisch yerschiedener Homodypnopinakone. — Luteodypnopinakolin-a 
(II.). Aus yorstehender Verb. beim Lósen in 3 Tin. h. Eg. Gelbe Nadeln aus A 
Liefert mit yerd, alkoh. KOH Luteodypnopinakolin-^? und Deshydroluteodypno- 
pinakolin-^. — Luteodypnopinakolylalkohol-a, CsaHss0 2. Aus yorstehender Verb 
beim Erhitzen mit Zinkathyl. Farblose Nadeln oder derbe Krystalle aus A., die 
sich beim Aufbewahren gelb farben; 1. in 16,5 Tin. sd. A. Gibt mit konz. HsS04 
orangerote Fiirbung. Liefert beim Erhitzen mit Eg. ein Acetat und den KW-stoff 
CjjHjj, beim Erhitzen fiir sich oder mit alkoh. KOH denselben KW-stoff u. Benz
aldehyd, bezw. Benzoesaure. — Luteodypnopinakólin-fi (III.). Aus Luteodypno- 
pinakolin-c beim Kochen mit HBr-haltigem Eg. Hellgelbe Krystalle aus A., F. 142 
bis 143°; 1. in 33 Tin. sd. A., sil. in h. Eg. Geht beim Erhitzen (200°) teilweise 
in die a ■ und ^-Isomeren uber. — Luteodypnopinakon-y, C,,HJ80j (IV.). Aus ge-

CHS• C(C6Hs) : CH-C(OH)C6H6 CHs-C(C6H5) : C(C6H5). CH------------v
ĆHs.C(C6H6):CH.Ć(OH)C#H!i ' ÓHj-C(C6H6) : CH------- C(C6H6K

CHs.C(CeH6):C(CeH6) .ę H N CHS• CH : C(C8H6)• C(OH)C„H5
CHj • C(C6H5) : C (CeH{) • CH /  ‘ CHS • CH : C(CaH6) • Ć(OH) C6H3

wohnlichem Dypnopinakon beim Schmelzen. Derbe Krystalle aus A., F. 162°. 
Liefert beim Erhitzen mit alkoh. KOH Albodypnopinakolin, mit Eg. Luteodypno- 
pinakolin-/, -a  und -fi. Beim Schmelzen Luteodypnopinakolin-a und -fi u. Dypno
pinakon. — Luteodypnopinakolin-y. Aus Dypnopinakon durch Schmelzen u. dann 
durch Umkrystallisieren aus Eg. und schlieBlich aus A. Leichte, achwach gelbe 
Nadeln, F. 180—1S1°. Liefert mit Eg. u. etwaa HBr das ^5-Isomere, beim Schmelzen 
cc- und /9-Isomeres. — Luteodtjpnopinakolylalkohol-y. Aus yorstehender Verb. mit 
Zinkathyl. Dicke Krystalle aus A., F. 128—130°, 1. in 9—10 Tin. sd. A. — Luteo- 
dypnopinakólin-S, C3sHaiJ0 . Aus Acetophenon und Zinkathyl bei Ggw. von A.,
F. 205—207°. Liefert bei der Sonnenbestrahlung in A. langsam (ca. 2 Monate) 
Photoluteodypnopinakolin-d', CS2HS60j. Farblose Blattchen aus A., F. 217—218°, 1. 
in ca. 250 Tin. sd. A. und in 30 Tin. sd. Eg. Unter gleichen Bedingungen liefert 
Luteodypnopinakolin-y ein Photoluteodypnopinakolin-y, F. 204°, 1. in ca. 100 Tin. 
sd. A. und in 10—15 Tin. sd. Eg. (Ann. de Chimie [9] 12. 394—425. Nov.-Dez.
1919. Gent, Uniy.) P osneb.

F ritz H ansgirg und A lois Zinkę, Eine neue Synthese des Perylens. Perylen, 
CjoHu, entsteht, wenn man bei der Darst. yon /S-Dinaphthylenoryd nach E c k st e in  
{Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 8 . 3662; C. 19 0 5 . II. 1796) mit der Temp. hoher geht, 
und wird in guter Ausbeute durch Erhitzen von 2 ,2 -Dioxy-l,l'-dinaphthyl mit 
Halogenverbb. des Phosphors (PC15, PCI,, POCI,, PBr5) auf 400—500° erhalten. 
Darst.: Man yerreibt 25 g 2,2'-Diojy-l,l'-dinapbthyl mit 25 g PC16 u. 25 g sirup-
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dicker H3P 0s (Riickstand der Dąrst. von Acetylchlorid) u. erwiirmt in geriiumiger 
Retorte, wobei zunachst HC1, bei ca. 350° selbstentziindlicher Phosphorwasserstoff 
entweicht; beim Erhitzen destilliert erst ein im wesentlichen aus /j-Dinaphthylen- 
oxyd bestehendes Ol, dann Perylen ais dunkles, rotgelbes, rasch krystallisierendes
01. (Monatshefte f. Chemie 40. 403—4. 6/3. [9/1.*] 1919. Graz, Chem. Inst. d. 
Univ.) HOhn.

A lois Zinke und Erna Unterkreuter, Uber einige neue Berivate des Perylens. 
(Vgl. W eitzenbO ck, S eee , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 1994; C. 1913. II. 580.) 
Perylen wird durch Na-Amalgam in alkoh. Lsg. nicht reduziert. Bei 10-stiind. 
Erhitzen mit HJ (Kp. 127°) und P auf 200—210° im Rohr erhalt man Perylenhexa- 
hydriir, CaoHla; faBt farblose, rhomboedrische Bliittchen (aus PAe.), P. 183—184°; 
schon k. 11. in den meisten Mitteln, rot in w. konz. HsS04. Wird am Licht gelblich. 
Bei yorsiehtigem Erhitzen anscheinend unzers. destillierbar, durch Dest. iiber er- 
hitztem Asbest entsteht Perylen. — Trinitroperylen, C20H9(NOS)3, aus Perylen mit 
HNOs (D. 1,10) bei 100° im Rohr (6 Stdn.); dunkelrote Nadeln, zers. sich bei ca. 
365°; U. in h. Nitrobenzol und Anilin; weniger in h. Eg., yiolettrot in w. konz. 
H ,S04. — Durch l  stiind. Kochen von Perylen mit HNOs (D. 1,4) erhalt man 
Tetranitroperylen, C,0H 8(NOa)4; dunkelziegelrote Bliittchen (aus Nitrobenzol), farbt 
sich uber 300° dunkler; unl. in tiefsd. Mitteln, U. in h. Nitrobenzol u. Anilin, rot 
in w. HaS 04. — Die Osydation von Perylen durch 6-stund. Kochen mit wss. 
5°/0ig. Chromsiiure ffihrt sehr glatt zum Perylenchinon, CJ0H10Os ; gelbe Nadeln 
(aus Pyridin), iiber 350° unter allmśihlicher Zers. dunkler; 1. in sd. Eg., Xylol, Nitro
benzol, Anilin, Pyridin u. Chinolin, blutrot mit intensiyer Fluorescenz in k. konz. 
H ,S04; kiipt kirschrot, farbt Baumwolle carminrot, beim Verhiingen lichtgelb. — 
Aus der Kupę erhalt man nach S c h o ll und M an sfeld  (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
43. 1744; C. 1910. II. 220) das Dibenzoylperylenhydrochinon, C34Hf0O4 =  CJ0H10O,- 
(CO-C6H5)j ;* gelbe Nadeln (aus h. Bzl. oder Toluol), F. 295—296°; rotlichgelb 1. 
in konz. HsS 04. — Dibromperylenchinon, CjoHjOjBrj, aus dem Chinon und Br in 
sd. Eg. (1 Stunde); Nadeln oder Blattchen (aus sd. Nitrobenzol) 1. in h. Anilin, 
Chinolin und Pyridin, yiolettrot tn konz. HjS04; beim Erhitzen dunkler, zers. sich 
bei ca. 412°. Farbt Baumwolle aus yioletter Kupę yiolettrot, beim Verhangen 
orangegelb. — Nitroperylenchinon, C!0H9Oj(NO,), entsteht durch ‘/a^ttind. Kochen 
des Chinons mit HNOs (D. 1,4) in Eg.; braunrote Nadeln (aus Nitrobenzol) ohue 
scharfen F., unl. in tiefsd. Mitteln, yiolettrot in konz. HsS04. Farbt Baumwolle 
aus blauyioletter Kiipe yiólett. Gibt beim Kochen mit Anilin eine Verb., dunkel- 
grune Nadelchen. — Durch Kochen mit iiberschussigem Br in Eg. entsteht ein 
Bromnitroperylenchinon, Cj0H8OjBr(NOj), rote Nadeln (aus Nitrobenzol), unl. in 
tiefsd. Mitteln; farbt Baumwolle braun aus yioletter Kiipe. (Monatshefte f. Chemie
40. 405-10 . 6/3. 1920. [9/1.* 1919.] Graz, Chem. Inst. d. Univ.) HOhn .

Maurice Copisarow, Phthaleine und Fluorane. Vf. untersucht die Konsti- 
tution und die Bildungsbedingungen fur einige Glieder der Phthalein- u. Fluoran- 
reihen. HC1 ais kondensierendes Agens erleichtert die B. yon Oxyanthruchinonen 
und Phthaleinen. Borsaure unterstiitjt die B. nicht nur yon o-Ketosauren u. Oxy- 
anthrachinonen, sondem auch yon Phthaleinen und Fluoranen. HC1 ist am wirk- 
samsten bei Ggw. von ZnClj, Borsaure bei Ggw. yon konz. H ,S04. Die Hydrosyl- 
gruppe der Phthaleine steht in der Regel in p-Stellung, die der Fluorane in 
o-Stellung zu dem Zentralkohlenstoff aus der Phthaloylgruppe Dies geht unter 
anderem daraus heryor, daB sich Phenolphthalein durch Erhitzen oder wasser- 
entziehende Mittel nicht in Fluoran iiberfuhren laBt. Die scheinbare Ausnahme- 
stellung des u-Naphtholphthaleins erklart sich daraus, daB dieses in zwei Isomeren 
eiistiert. Die altbekannte Verb. yon GKABOWSKI, die sich mcht in ein Fluoran 
iiberfiihren laBt, ist p -c c -Naphtholphthalein (I.), wahrend die Verb. yon C o p is a ro w
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und W e iz m a n n  (Journ. Chem. Soc. London 107. 878; C. 1915. II. 410) und die 
damit identische von C sA nyi (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 1788; C. 1920. I. 261)
o-a-Naphtholphthalein (II.) ist. ZnCl, ist ais kondensierendes Agens sowohl der 
konz. HsS04> ais auch SnCl4 uberlegen.

OH OH OH OH OH OH

E x p e r im e n te lle s . Durch Eindampfen einer schwach sauren Lsg. erhaltenes 
ZnCl, ist wirksamer ais das gepulyerte, geschmolzene ZnCl,. Mit Hilfe der ver- 
schiedensten Kondensationsmittel wurden die Ausbeuten an Phenolphthalein aus 
Phthalsaureanhydrid und Phenol bestimmt. Die besten Ausbeuten wurden mit 
ZnCl, (47%) oder ZnCl, -f- HC1 (52°/0) erhalten. Daneben entstehen geringe Mengen 
Fluoran- u. Oxyanthrachinon. — O-Kresolphthakin (III.). Aus Phthalsaureanhydrid,
0-Kresol und ZnCl, bei 125° (8 Stdn.). Ausbeute 46%. GelblichweiBe Krystalle 
aus yerd. A. F. 216°. Daneben entstehen zusammen 4% an l-Oxy-2-methyl- und 
3-Oxy-2-methylanthrachinon. — 2,7-Dimethylfluoran (IV.). Analog mit p-Kresol. 
GelblichweiBe Krystalle aus Chlf. F. 246° (26%). Daneben entstehen 2,5% 4-Osy-
1-methylanthrachinon, aber keine Spur von p-Kresolphthalein. Aus Phthalsaure
anhydrid, a-Naphthol und ZnCl, (flachę Schale im Luftbad, 100°, */, Stde.) wurden 
folgende yier Stoffe nebeneinander erhalten: p-a-Naphtholphthalein (I.). Ausbeute 
ca. 47%. Braungelbe Krystalle aus Bzl. F. 209°. — o-cc-Naphtholphthalein (II.). 
Ausbeute ca. 12%. Rotlichgelbe, prismatische Nadeln aus A. F. 234—235°. — 
a-Naphtha/luoran (V.). Ausbeute 30%. WeiBe Krystalle aus Bzl. F. 300°. unl. in 
Alkali. — u-Oxynaphthacenćhinon. Ausbeute ca. 1%. Orangerote Nadeln. F. 303°. 
Analog entsteht mit /?-Naphthol fi-Naphthajluoran (VI.). Krystalle aus Eg. F. 293°. 
Ausbeute 12,5%. Daneben entsteht wahrscheinlich eine kleine Menge Oxychinon, 
aber kein Phthalein. (Journ. Chem. Soc. London 117. 209—18. Marz. [3/2.] Man
chester. Univ.) P o s n e r .

Marion 0. H ooker und M artin H. Fischer, Uber die Quellung und t)Losung“ 
ton Aleuron. Dieses natiirliche EiweiBkorpergemisch verha.lt sich Quelluagsmitteln 
gegeniiber iibnlich wie Gelatine, Fibrin, Gluten: Die Quellung ist in Sauren und 
Laugen starker ais in reinem W. Neutrale Salze yermindern sie. Nichtelektrolyte 
sind fast unwirksam in sauren oder alkal. Medien. — Die „Lsg.'' yon Aleuron in 
Sauren und Laugen (geschatzt nach der Fallung durch Phosphorwolframsaure) ist 
ebenfalls bedeutender ais in W. Auch hier besteht aber kein Parallelismug zwischen 
Quellung und Lsg. Gewisse Salze wirken fordernd. (Kolloid-Ztschr. 26. 49—58. 
Febr. 1920. [22/8. 1919.] Cincinnati, EiCHBEBG-Lab. f. Physiol.) L ie s e g a n g .

E. Biochemie.
2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.

B. Oddo und G. P ollacci, JEinfiufl des Pyrrolkerns auf die Bildung des Chloro- 
phylls. II . (I.: Gazz. chim. ital. 45. II. 197; C. 1916. I. 165.) Pflanzen, die in
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einem Niihrmittel gewachsen aind, das eine assimilierbare Pyrrolyerb. entbalt, bilden 
Chlorophyll auch in Abwesenheit von Eisen. Da das Eisen bei Abwesenheit yon 
Pyrrolyerbb. unerlaBlich fiir das Ergriinen der Plastiden ist, wirkt das Eisen wahr- 
scheinlicb ais Katalysator bei der B. des Pyrrolkerns, der den Mittelpunkt des 
ganzen Chlorophyllkomplexes bildet. Diese Unters. bestatigt das Ergebnis von 
W il l s t a t t e e , daB das Eisen kein integrierender Bestandteil des Chlorophylls ist. 
Die Unterss. von Eva Mameli beweisen, dafi yerschiedenartige Pflanzen bei der 
Aufzucht in Mg-freien Lsgg. (bei Ggw. yon Fe) yollig aetiolierte oder nur ganz 
schwach griine Bliitter bilden. Da dieselben Pflanzen in Lsgg. von wechselndem 
Mg-Gehalt (łmmer in Ggw. von Fe) um so intensiyer griine Blatter bilden, je mehr 
der Mg-Gebalt wachst, steht die Funktion des Mg beim Ergriinen des Protoplasmas 
nicht in direktem Zusammenliang mit der Ggw. des Fe, sondern mit der des Pyrrols, 
indem das genannte Element nur katalytisch bei der B. des Pyrrolkerns mitwirkt. 
Pyrrol u. Mg rufen also das Ergriinen der Pflanzen heryor. DaB sich ihre Funktion 
auch auf den AssimilationsprozeB ausdeh,nen laBt, zeigen die friiher von O d d o  aus- 
gefiihrten Syntbesen mit Hilfe yon Pyrrolmagnesiumyerbb. — Mg-Salz der a-Pyrról- 
carbonsaurc, (C4H4N • COO)sMg. Nadeln oder Bliittchen aus HsO-haltigem A. Kry
stalle mit 2H sO aus W. Bei ca. 260° beginnende Zers., wl. in absol. A. (G-azz. 
chim. ital. 5 0 . I. 54—70. Januar 1920. [4/11. 1919.] Payia. Inst. f. allgem. Chemie 
u. Botan. Inst. d. Uniy.) P o s n e k .

B ene Legroux, Ersats des Ascites fiir die Ziichtung einiger Bakterien. Fiir 
die Ziichtung von Meningokokken wird statt Ascites folgende Miscbung angewandt: 
Pferde- oder Binderserum 600 ccm, Formalin 1 ccm, HsO 1200 ccm. Das yerd. 
Serum wird im Autoklayen bei 112—115c sterilisiert. (C. r. soc. de biologie 83 . 
466—67. 17/4.) J o a c h im o g lu .

H. W ill, Altes und Ncues iiber die Biesenkolonien der Saecharomyceten, Myco- 
dermaarten und Torulaceen. Beobachtungen der letzten Jahre, besonders iiber 
Wachstumserscheinungen und Wachstumsform, sogenannter Biesenkolonien der be- 
kanntesten Arten yon Saccharomyces, Pichict, W illia, Mycoderma und Torula auf 
yerBchiedenen Nahrboden werden zusammeufassend geschildert. Die beobacbteten 
Erscbeinungen werden auf einige Grundformen zuruclcgefiihrt. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 5 0 . 1—22.10/2. 294—310. 317—50. 26/3. 410—15. 12/4. 
1920. 3 Tafeln. [Jan.-Febr. 1919.] Miinchen, Wissensch. Station f. Brauerei.) S p i e g e l .

Heinrich Zikes, Uber den Ein fiu [i der Temperatur auf verschiedene Funktionen 
der Sefe. II. Teil. (I. Teil ygl. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt.
4 9 . 353; C. 1 9 2 0 . I. 39.) In Fortsetzung der friiheren Unterss. ergab sich folgen- 
des bzgl. der Beziehungen der Temp. zum eigentlichen G a r u n g sy o rg a n g : Langere 
Zeit warm gehaltene Zellen, die sich an tiefere Tempp. anpassen mufiten, zeigten 
sebr geringe Yermehrungsenergie gegeniiber dauemd warmgefiihrten gleicher Art; 
die Yermehrungsfahigkeit kaltgefiihrter Zellen war gegeniiber der Vermebrungs- 
energie weitaus besser. Die giinstigste Temperatur fiir die Bestimmung des 
Endvergarungsgrades liegt bei ca. 30° (5 g Anstellhefe auf 200 ccm Wiirze). Die 
E ste r b ild u n g  geht bei 10° langsamer u. schwacher yor sich ais bei 30°, ebenso 
die S a u reb ild u n g . — G e s ta lt l ic h e  V era n d eru n g en , meist bei Ziichtung in 
n. Temp. sehr schnell wieder zur Norm zuriickkebrend (Modifikationen): Bei: niederen 
Tempp. bilden die meisten Hefen mehr óder weniger langlicbe, oft wurstfSrmige 
Zellen, meist in SproByerbanden yereinigt bleibend, bei hoheren Tempp. kiirzere, 
kugelige, kurzelliptische oder ovale Zellen, die( sich sehr rasch yoneinander trennen. 
Manche (Piehia farinosa) sind bei niederen Tempp. in den SproByerbanden sehr 
polymorph. — F a r b sto ffb ild u n g  der Pigmenthefen ist bei niederer Temp. starker 
ausgesprochen. — B ie se n k o lo n ie n  zeigen bei yerschiedenen Tempp. nur grad- 
weise Unterschiede, erheben sich aber bei tieferen Tempp. bedeutend hoher iiber
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das Nahrsubstrat, abhiingig von Konsistenz des Nahrbodens. — W c ic h - und  
F liis s ig w  er den der Hefe erfolgt mit steigender Temp. rascher. — Die obere 
T o tu n g ste m p e r a tu r  wurde am hochsten gefunden bei W illia saturnus (bis 58°) 
Sćhizosaccharomyees Pombe (bis 60°) Saccharomyces Logos (bis 60°) und Sacćh. Ther- 
mantitonum (bis 64°). (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 50. 385 bis 
410. 12/4. Wien, Pflanzenphysiol. Inst. d. Univ.) Sp i e g e l .

Th. Bokorny, Sefeernahrung und Gdrung. Gibt es eine Hefeentwicklung ohne 
Zuclieruergarung ? (Vgl. u. a. Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 59. 1323; C. 1920. I. 341.) 
Unter Anfiilirung yerschiedenartiger Yerss. wird festgestellt, daB eiweiBartige Stofre 
(Pepton) eine yorziigHche N-Quelle fiir Hefe bilden; es kommt wesentlich auf ihre 
Fahigkeit zur'Diosmose an S arn  wirkt besser nach Neutralisation ais ohne diese. 
Die Garung ist unabhangig von Art u. Konz. der N-Quelle. Ein Zusammenhang be- 
steht- nur insofern, ais bei einer guten N-Emahrung die Vermehrung u. daher aueh 
die B. von Zymase reiehlieher ist. Der G:irvorgang ist fiir die Hefe insofern yon 
Vorteil, ais Bakterien ferngehalten werden, u. die Hefe infolge B. yon COj standig 
in Schwebe gehalten, daher auch mit den NahrstofFen in ausgiebige Beriihrung 
gebracht wird. Es kann aber auch erhebliehe Vermehrung ohne Garung, bei 
Fehlen yon Zueker und selbst anderen Kohlenhydraten eintreten. Ais geeignete 
C-Quellen hierfiir werden unter praktischen Gesichtspunkten besonders Glycerin 
und Weimaure heryorgehoben. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 50. 
23—33. 10/2.) Sp ie g e l .

A. F em bach  und M. Schoen, Neue Peobachtungen iiber die bioćhemisćhe Eni- 
stehung der Brenztraubensaure. CaC03 bedingt bei der Hefegarung eine Yermehrung 
der gebildeten Sauren. Gleichzeitig entsteht Brenztraubensaure. Analog wird bei 
den Diphtheriebaeillen nur bei alkal. Rk. Toxin gebildet. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 170. 764—66. 22/3.) J o a c h im o g l u .

Grosbuscłl, Zur Physiologie von Torula rubefaciens G. (Vgl. Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 42. 625; C. 1915. I. 620.) Entwicklungshemmend 
wirkten auf die Torula in WiLLscher Peptonlsg. 0,1% Ameisensaure, 0,2% Essig- 
saure, 0,3% Weinsaure, 4% Milchsaure, S% Citronensiiure und erst ^>10% Apfel- 
und Bernsteinsdure. Nur die drei letzten erlitten nachweisbaren Abbau. Dur cli 
A. erfolgte Entwickungshemmung schon bei 7, Abtotung erst bei 15 Vol■-%, er 
wird ahnlich wie durch W ll l s  Torula Nr. 15 assimiliert, nur in den ersten Monaten 
etwas schwScher. In Ggw. yon Sulfat wird H3S gebildet. Sowohl in Trauben- 
most ais auch in Nahrlsg. B blieb die Kultur bei mehijśihriger Aufbewahrung 
lebensfiihig und in ihren charakteristischen Merkmalen unyerandert. — Bei Ver- 
garung yon Traubenmost bewirkt die Torula keine Yeriinderung im Gehalte an 
A,, aber Yermehrung der fluchtigen Sauren und der Ester, yielfach einen eigen- 
tumlichen, etwas zusammenziehenden Beigeschmack des Weines. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 50. 310—17. 26/3. Ettelbriick [Lusemburg], Staats- 
Garungslab.) Sp ie g e l .

J. E. "Wolf, Beitrdge zur Biologie des Pfeifferschen Influenzabacillus. Misch- 
Jculturen-Miscliinfektion. Starkę Forderung erfuhr das Wachstum des P f e i f f e p . -  
schen Bacillus auf hamoglobinhaltigem Agar durch gleichzeitige Impfung mit 
Micrococcus catarrhalis, M, jlauus, Strepto-, Pneumo-, Staphylo- u. Meningokokken 
und Diphtheriebaeillen, besonders mit den beiden ersten, Hemnmng durch Bact. 
pyocyaneum und Bac. subtilis. Durch die beiden oben genannten Mikrokokken- 
arten, die auch zusammen mit dem  ̂PFElFFEP.achen Bacillus im Sputum Grippe- 
kranker gefunden werden, weniger durch die anderen Forderer, konnte auch auf 
hamoglobinfreien Nahrboden (Glycerin- und Ascitesagar) Wachstum des P f e i f f e r -  
schen Bacillus erreicht werden, auch noch in den auf 60°, nicht aber in a u f  100° 
erhitzten Kulturen der genannten Bakterien. — Bei M ausen  und M eerschw einchen



1 9 2 0 . III. E . 2. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 5 5

konnte n a ch  Injektion von Reinkultaren des PFEiFFERschen Bacillus dieser im 
Herzblute niemals nachgewiesen werden, auch wenn die Tiere (dnrch Intorikation) 
zngrunde gingen, wohl aber, wenn die Injektion subcutan gleichzeitig mit Strepto- 
kokken oder Pneumokokken erfolgte. Nach gemeinsamer Injektion mit Diphtherifl- 
bacillen waren nur diese im Blute nachweisbar. (Zentralblatt f. Bakter. u. Para- 
sitenk. I. Abt. 84. 241—55. 24/4. Ziirich, Hygienelnst. d. Univ.) Sp ie g e l .

Ernst W illy  Schm idt, Notiz iiber das YorTcommen von Vólutin lei Azoto- 
lacter chroococciim. Gegeniiber einer Anzweiflung von P r a z m o w sk i (Anzeiger Akad. 
Wiss. Krakau Math.-naturw. KI. 2. 157) stellte Vf. nach den Methoden von A. 
Me y e r  Yolutin in Azotobacter, und zwar auch schon in jungen Zellen, fest. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 50. 44—45. 10/2.) Sp i e g e l .

Georg1 Gentner, Eine Bakteriose der Gerste. An Gerste, yereinzelt auch an 
Weizen und Roggen, wurde eine Krankheit beobachtet, die sich durch braune 
Flocken an Halmen und Bliittern, haufig stark schartige Beschaffenheit der Ahren, 
unvollkommene Entw. der Korner mit haufig geplatzten Spelzennahten, in eitremen 
PSllen auch oft tief in den Mehlkorper eindringenden Langsrissen auBert. Ais 
Ursache wurde ein Bacillus erkannt, yielleicht identisch mit einem bereits von 
P r i l l i e u x  beschriebenen, yom Vf. Bac. cerealium benannt, beweglich, sporen- 
bildend, aerob, Gelatine nicht yerfliissigend, im Nahrmedium roten Farbstoff er- 
zeugend. Er vermag die Mittellamellen, Starkekorner und Zellwande innerhalb 
des Samenkorns aufzulosen, nicht aber die Samenschale oder echte Cellulose von 
Filtrierpapier, Kartoffeln, Mohren. Die Zersetzungsprodd. sind in der Hauptsache 
Dextrine (auch der rote Farbstoff hat Dextrincharakter) und bilden einen guten 
Nahrstoff fiir begleitende andere Bakterienarten und besonders fiir Schimmel- und 
Schwarzepilze, die die Schadigungen yerstarken. — Die Krankheit, die besonders 
in trockenen Jaliren auftritt, wird durch das Saatgut iibertragen und yermag bei 
feuchter Lagerung von erkrankten Kornem auf gesunde iibcrzugehen. (Zentralblatt 
f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 50. 428—41. 12/4.) S p ie g e l .

T. van H eelsbergen , Beitrag zur Kenntnis der Gefliigelpocken, insbesondere 
mit Beztig auf ihre Yerwandtschaft mit der Yogeldiphtherie, der Stomatitis pustulcsa 
contagiosa eąui und der Yaccine. Wenn auch die ubergroBe Mehrzahl der F a lle  
von Hiihnerdiphtherie durch das Geflugelpockenvirus (moglicherweise Micrococcus 
von B o r d e t  uud F a l l y ) yerursacht wird, so kann doch die Esistenz einer be- 
sonderen Vogeldiphtherie mit eigener spez. Ursache yorlaufig nicht geleugnet werden. 
Gefliigelpockenyirus ist durch Berkefeldkerzen, yielleicht auch durch Chamberland- 
filter B  und F  filtrierbar, wahrscheinlich nahe yerwandt mit dem Stomatitisvirus 
und sehr nahe yerwandt, wenn nicht identisch, mit dem Yirus der Yaccine. (Zcntral- 
blatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 288—303. 24/4. Utrecht [Holland], Tier- 
arztl. Hochschule.) Sp i e g e l .

Josef Gicklhorn, iiber neue farblose Sćhwefclbakterien. Folgende neue Arten 
werden beschrieben und abgebildet: I. T y p is c h e  S c h w e fe lb a k te r ie n :
1. Spirillum agilissimum G ic k l h o r n , aus Schaumproben eines Parkteiches, eine 
besonders kleine und bewegliche Form. — 2. Chromatium cuculliferum G-, so ge- 
genannt wegen kappenartiger Anordnung der S-Tropfen an einem Pol. — II- B ak- 
te r ie n , d ie  S au B erhalb  der Z e lle n  a b la g ern : 3. Bact. cristalliferum G., 
aus Gartenerde, lagert reichlich gut krystallisierten S im Innem der Kolonien ab.
— 4. Bact. retiformans G-, aus Erdproben nach Zusatz faulender Rhizome einer 
Brennessel.— III. V o r li iu f ig  zu den  S c h w e fe lb a k te r ie n  g e s t e l l t e  Form en: 
5. Microspira vacillans G-, aus Schlammproben eines Wasserbassins, standig in- 
mitten groBer Mengen yon Aohromatium oxaliferum, haufig auch durchmischt mit 
Beggiatoa- und Thiothrixarten. — 6. Pseud&monas bipunctata G., aus Proben yom 
gleichen Standort, aber mehr auf schleimigen Uberzugen faulender Pflanzenteile



56 E . 3. T ie r c h e m ie . 1920. UL

(Blattstiele von Nuphar) auftretend. — 7. Pseudomonas hyalina G., yon der vorigen 
nur dureh geringere GroBenyerhiiltnisse yersehieden. — Wahrseheinlich nur eine 
Yarietat yon 6 ist Pseudomonas granulata mit zahlreicheren Inhalfstropfen u. leb- 
hafterer Bewegung. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 5 0 . 415—27. 
12/4. 1920. [6/11. 1919.] Graz, Pflanzenphysiol. Inst. d. Univ.) Sp ie g e l .

P. E. Y erkade und BT. L. Solingen, Die Angreifbarkeit von cis-transisomeren 
wigesattigten Sduren dureh Pilzc. Im Anschlusse an das bekannte Yerhalten von 
Penicillium glaucum u. Aspergillus niger gegen Fumarsaure eiuerseits, Maleinaaure 
andererseits wurde ihr Verhalten gegen diese Sauren und analoge Isomerenpaare 
gepriift. Verwendet wurden, zunaehst ais Ca-Salze (Verss. mit den freien Sauren 
lieferten entsprechende Ergebnisse), auBer den genannten: Citracon-, Mesacon-, 
Itacon-, Allozimt-, Zimt-, Glutacon-, Aconit-, Isocroton-, Croton-, fifi-Dimethyl- 
acryl-, A n g e lic a T ig lin - , Undecylen-, Ól-, Elaidin- , Eruca- und Brassidinsaure- 
Beide Pilze zcigten yollige Ubereinstiinmuug untereinander. Die Ergebnisse zeigen 
im ubrigen keine Beziehung zur Atomfiguration, da vielfaeh ein ausgepriigter Unter- 
sehied zwischen den stereomeren Sauren nicht besteht. Bei 01- und Erueasaure, 
bezw. dereń Stereomeren wird gerade die in der Natur vorkommende labile Form 
assimiliert. Der scharfe Unterschied zwischen Fumar- und Maleinsaure ist bei 
ihren Monometbylhomologen Citracon- und Mesaconsaure schon vollig versehwundcn. 
Beide werden nicht assimiliert; dagegen gewohnliche und Allozimtsaure gleieh 
leicht. Glutacon- und Aconitsaure mit sogen. „schwebender“ Doppelbindung 
werden assimiliert. — Die bisherigen Erklarungsweisen geniigen nieht, die be- 
obaehteten Erscheinungen zu erklaren. So stimmen Unterschiede in den Ver- 
teilungskoeffizienten zwischen W. und 01 zwar in einigen Fallen gut dazu, stehen 
aber in anderen in vollem Gegensatze. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt.
5 0 . 81—87. 26/2. 1920. [29/4. 1919.] Rotterdam. Wngeningen.) Sp ie g e l .

3. Tierchemie.
Jakob Molleratróm, Uber das eitceifoerdauende Ferment des Fibrins. Fibrin 

(aus Rinderblut) enthalt ein oder mehrere proteolytisehe Fermente, die am besten 
bei ganz schwach alkah, aber auch bei schwach saurer Rk. wirken. Schon 0,06%  
NaOH, bezw. 0,09°/0 HC1 hemmen die Wrkg. vollstandig. Um Pepsin kann es sich 
also nicht handeln. HC1 kemmt die Enzymwrkg. viel energischer ala Essigsaure. 
Stiirkere Sauren, bezw. Alkalien wirken dagegen direkt eiweiBspaltend; daher ist 
nur die Fibrinaufloaung in annahernd neutralen Lsgg. eine wirklich dureh Enzym- 
wrkg. bedingte Autolyse. Die proteolytisehe Wrkg. des Fibrinenzyms bleibt er- 
halten, wenn das Fibrin der Autolyse in dest. W. oder noeh besser in wsa. Glycerin 
unterworfen wird. Das Enzym seheint zu den Primarproteaaen zu gehoren, indem 
es geeigneter erscheint, die Proteolyse einzuleiten, ais sie fortzusetzen. Nicht mit 
Sicherbeit gegliiekt ist die Aufspaltung des Enzyms in yerschiedene Fraktionen 
mit yerschiedenen Eigenschaften; doch erscheint die Moglichkeit nicht aus- 
geschlossen, daB ein erepsinartiges Ferment mit schwacher Wirksamkeit yorhanden 
ist. (Upsala lakareforenings fijrhandlinger [2] 2 5 . 55—70. Upsala, Med.-chem. 
Inst.) M. K a u f m a n n **.

Albert C. Crawford, Eine blutdrućksteigernde Vcrbindung aus der Pituitaria. 
Sehr eingehende Beschreibung der Darst. eines dureh saurehaltigen A. (aus Trocken- 
drfise) oder dureh 0,B°/oig. Essigsaure (aus frischer Druae) ausziehbaren, dureh 
HgClj fallbaren, in W ., A. und M eth y la lk o h o l 1., dureh A. aus den alkoh. Lsgg- 
fallbaren wirksamen Beatandteils, der nach Befreiung yon inaktiyer Base dureh 
NajCOj oder besser dureh Cinehonin keine oder nur sehr unsichere PAULYsehe 
Rk., keine MELLONsche oder Biuretrk. und keine Griinfarbung mit FeCl3 gibt. 
Beim Steben der wss. Lsg. seheint eine Spaltung einzutreten, die mit dem Auftreten
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positiyer PAULYscher Rk. yerbunden ist. Die Ausbeuten sind sehr gering. (Journ. 
Pharm. and. Exp. Therapeutics 15. 81—94. Marz 1920. [18/12. 1919.] San Francisco 
[Calif.], Stanford Univ. Medical School.) SPIEGEL.

Edgard Znnz, Uber den Phosphor- und Aschegehalt der Thymus beim Mensehen. 
Bei einem Knaben von 14 Jahren und einem Erwachsenen von 44 Jahren wurde 
in der wenige Stdn. nach dem Tode entnommenen, mit A. erschopfend eitrahierten 
und getrockneten Thymus gefunden: N 12,42 und 13,52°/0, P 2,74 und 3,29%, 
Asche 6,51 u. 4,19%• (C. r. boc. de biologie 83. 647—48. 1/5. [24/4.*] Brussel.) Aron.

4. Tierphysiologie.
Ch. Porcher und A. Tapernous, Uber das Auftreten der Verdauungsfermente 

wahrend des fotalen Lebens. Bei 3 Kalbsfoten im Alter von 75, 100 u. 180 Tagen 
•wurde das Vorhandensein folgender Fermente nachgewiesen: Trypsin, Pankreas- 
amylase und -lipase, Pepsin und Erepsin. (C. r. soe. de biologie 83. 619—20. 1/5. 
[19/4.*] Lyon, Chem. Lab. Yeterinarschule.) A r o n .

Kruse und Hintze, Uber sparsame wnd doch ausreiehende Ernahrung. Bericht 
uber Erhebungen, betreffend den Nahrungsyerbrauch und seinen EinflnB auf den 
Geaundheitezustand bei der weniger bemittelten Beyolkerung Leipzigs wahrend der 
Jabre 1917 und 1918. Es zeigte sich, daB die Calorienmenge bei den beobaehteten 
Familien der Regel entsprach, daB dagegen die EiweiBzufuhr nur etwa 60% 
die Fettzufuhr 50—60% der yon V o it , R u b n e r , Ca m m er e r  geforderten Mengen 
betrug. Unter diesen Bedingungen hielten sich die Gewichte der Erwachsenen 
durchschnittlich auf gleichmaBiger Hóhe, u. nahm das Korpergewicht yon Kindern 
und Halberwachsenen in normaler Weise zu. (Miinch. med. Wchschr. 67. 445 bis 
447. 16/4. Leipzig, Hygien. Inst.) B o b iń s k i .

J. Athanasiu, G. Pamiil und P. Stavresco, Uber den Nahrwert einiger kon- 
servierter Nahrungsmittel. Die EiweiBstoffe der weiBen Bobnen u. des Maises sind 
schwerer zu yerdauen ais die des Brotes und des Fleisches. Die Starkę der weiBen 
Bohnen und des Maises ist ebenfalls schwerer yerdaulich ais die des Brotes und 
anderer Hulsenfruchte. Nach dem System A p p e r t  konseryiertes Fleisch iB t schwerer 
zu yerdauen ais gekochtes oder gebratenes. (C. r. soe. de biologie 83. 568—71. 
20/4. [18/12.* 1919. 26/2.* 1920.] Bukarest, Physiol. Inst.) . ARON.

Herrmann Futzig, Die Behandlung der Bachitis mit Jcilnstlicher Hóhensonne. 
Giinstige therapeutische Resultate. (Therap. Halbmonatsh. 34. 234—36. 1/4.) J o a c h .

A. B. Luckhardt, F. C. Koch, W. F. Schroeder und A. H. Weiland, Die 
physiólogische Wirkang der Joddampfe. Jod, in Dampfform auf die Haut gebracht, 
wird absorbiert und ist dann im menschlichen Harn nachweisbar. Nach derartiger 
Behandlung ist der Jodgehalt der Schilddriise, die gleichzeitig histologischo Ver- 
anderungen erleidet, beim Hunde stark yermehrt. Nach Einatmung yon Joddiimpfen 
treten beide Erscheinungen prompt auf; unyorsichtige Einatmung fiihrt zu Atmungs- 
storungen infolge entziindlicher Rk. in den Lungen, bei mehr ais 18 mg pro kg 
Tier tritt der Tod ein. Nach intratrachealer Einfiihrung erfolgt yorubergebende 
geringe Steigerung, dann Senkung des Blutdrucks, Beschleunigung und erweiterter 
Umfang der Atmung, Die Ursache des nach solcher Behandlung schlieBlich ein- 
tretenden Todes ist akutes Lungenódem, das sich bei Tieren mit Krankheiten des 
Atemapp. schneller ais bei normalen entwickelt. Die Inhalation yon Joddiimpfen, 
die zu tberapeutisehen Zwecken empfohlen wurde, ist daher gefahrlich. (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 1—21. 1 Tafel. Marz 1920. [17/11. 1919]. Chicago, 
Hull Labb. of Physiol. and Physiol. Chem. of the Uniy.) Sp ie g e l .

Julins Finek, Eine neue spezifische Jodwirkung. Die innerlićhe Behandlung 
von Schnupfen und Angina mit Jod. Innerlićhe Darreiehung yon Jod (Jod. pur.

II. 3. 5
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0,3; KJ. 3,0, Aq. deat. 30,0) hat sich begonders ala Prophylakticum gut bewabrt. 
(Miinch. med. Wchachr. 67. 426—27. 9/4. Charków.) B o b iń s k i .

Klotz, Medikamentose Calcariurie. 4 Monate lange Darreichung yon Cam agol 
bei einem einjahrigen Kinde fiihrte zu Pollaki8urie, Appetitloaigkeit und anderen 
Besehwerden. Der Urin wurde entweder tiiibe entleert oder triibte sich nach der 
Miktion. Nach Ausaetzen des Mittels yerachwanden die Symptome. (Therap. Halb- 
monatsh. 34. 206. 1/4.) J o a c h im o g l u .

J. Koopman, Aceton in der Cerebrospinalfl&ssigJceit. Nach subcutaner Ein- 
spritzung von Aceton bei Kaninchen und folgender Totung durch Halsachnitt war 
im Liąuor kein Aceton naehweisbar, dagegen regelmaBig, wenn die Tiere mittels 
Ghlf. getotet wurden. Hieraua wird gefolgert, daB Einatmen von Chlf. den Chloro- 
idealplexus durchlassiger fiir Aceton macht. Weiterhin wird uber die klinische 
Bedeutung dea V. von Aceton referiert. (Dtsch. med. Wchachr. 4 6 . 489. 29/4. 
Haag.) B o b iń s k i .

Otto Sachs, Klinische und erperimentelle Untersuchungen uber die Einwirkung 
von Carbid auf die mensćhlićhe und tierisćhe Haut. Kurze Mitteilung uber klinische 
Beobachtungen, tieresperimentelle Unterss. und prophylaktische MaBnahmen bei 
Einw. yon Carbid auf die Haut. (Wien. klin. Wchschr. 33. 333—34. 15/4. Wien, 
Proaektur d. Krankenanst. Rudolfstiftung.) BOBIŃSKI.

J. Athanasin, Uber die angeblićhe Energie liefernde Nahrwirkwng des Alkohols. 
Verss. mit dem Dynamometer an Menschen zeigten, daB nach Aufnahme yon 
30 ccm A. die willkiirliche Muakelleistung immer yerschlechtert wird. A. ist kein 
yerwertbarer Nahrungsstoff und ubt eine toxische, lahmende Wrkg. auf das Neryen- 
system aus. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 0 . 757—59. 22/3.) J o a c h im o g l u .

C. I. R eed , Die fiir das mensćhlićhe Auge wirksame Mindestkonzentration von 
DiM&rathylsulfid (Senfgas). Konzz. yon 0,0005 mg im Liter rufen in <  1 Stde. 
noch sichtbare Rkk. heryor. (Journ. Pharm. and Eip. Therapeutics 15. 77—80. 
Marz 1920. [8/12. 1919.] U. S. Army, Chem. Warfare Seryice, Pharmacol. Research
Station .) S p i e g e l .

Lucien Dreyfus, Uber die Giftigkeit der Ptomaine. Die Giftigkeit einiger 
Korper dieser Gruppe betrug bei Kaninchen pro kg Korpergewicht:

Art der Applikation

fiir intrayenos subcutan rectal
Cholin . .....................................  0,0007-0,0008 0,008 0,0046-0,006
Nach der Neutralisation mit HC1 0,001 1,0 ]>1|0
T r im eth y la m in ..........................  0,0016 0,008 0,008—1,3
P u t r e s c in ....................................  0,0008—0,001 — 0,004
C a d a y er in ....................................  0,001 — 0,004
(C. r. soc. de biologie 83 . 481—83. 17/4.) J o a c h i m o g l u .

W. M. B ayliss, Die Wirkung von Akaziengummi auf den Kreislauf. Es
werden die Yorteile eines Zusatzes yon 6—7% Gummi arabicum zur physiologischen 
NaCl-Lsg. bei Eraatz von Blutyerlusten (bis zu 75% des Gesamtblutes) besprochen. 
Die Wrkg. beruht darauf, daB infolge der Undurchlassigkeit der GefaBe fur 
Kolloide dereń osmotiacher Druck die injizierte Lsg. im Kreislauf erhalt. Chemische 
oder arzneiliche Wrkg. besitzt es nicht, so daB der Anwendung groBer Mengen 
nichts im Wege steht. Ea ruft weder Anaphylaiie, nocb Hiimolyse, auch keine 
Agglutination menschlicher Blutk5rpercben heryor. Auch bei Flussigkeitsaustritt 
aus dem Blute aus anderen Ursachen kann die Gummisalzlsg. mit Erfolg yerwendet 
werden, wabrscheinlich auch bei anderen Zustanden mit niedrigem Blutdruci 
(torische Aniimie, Schwarzwasserfieber). (Journ. Pharm. ind Esp. Therapeutics 15. 
29—73. Marz 1920. [3/12. 1919.] London, Uniy. College.) Sp ie g e l .
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Alfred Rohrer , Rhodazid bet Stomatitis mercurialis. Rhodazid entbalt ais 
wirksamen Bestandteil Rhodan. Therapeutische Dosia 1 — 3 Tabletten taglich. 
(Therap. Halbmonatsh. 34. 231—34. 1/4.) J o a c h im o g l u .

F. Kuhn, Thigenol im Kampfe gegen die Furunkulose. Thigenol bat sich ais 
Prophylakticum gegen Furunkulose gut bewahrt. (Miincb. med. Wchschr. 67. 
321—22. 12/3. Berlin-Schoneberg, St. Norbert-Krankenhaus.) B o b iń s k i .

S. Koslowsky , Butolan, ein neues Mittel gegen Oxyuriasis. Butolan (Herst. 
F b . B a y k k  u . Co.) ist ein farb-, geruch- u n d  fast geschmackloses Pulver, ein 
p-Benzylphenolcarbaminsaureester. Es ist in k. und w. W. swl., dagegen 11. in w. 
A., B zl., Essigester und NaOH. Ober giinstige Erfolge bei vólliger Unschadlich- 
keit des Mittels wird berichtet. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 401—2. 8/4. Berlin- 
Lichtenberg.) B o b iń s k i.

Charles M. Gruber, III. Eine Mitteilu-ng uber die Wirkung von Pilocarpin, 
Atropin w id  Adrenalin auf die Tonuswellen im Herzen der Landschildkrdte. (II. 
vgl. G k u b e r  u n d  Ma b k e l , J o u rn .  Pharm. an d  E xp . T h e ra p e u tic s  12. 52; C. 1919. 
EH. 30.) D ie  E rg eb n isse  der f ru h e re n  u. neu en  V erss. w erd en  im  Z usam m enhange  
m it a lte re n  A rb e ite n  von  F a n o  u n d  B o d a n o  u n d  yon  B o tta zz i e ro rte rt. (Journ . 
Pharm. a n d  E xp. T h e ra p eu tic s  15. 23—28. M arz 1920. [23/11.1919.] U niv . o f Colorado, 
D ep . of Physiol. and Pharmacol.; H e n r y  S. D e n is o n  Research L abb.) SPIEGEL.

A. G. Anld, Ergebnisse der Peptonbehandlung des Asthmas. Einfache u. mit 
Bronchitis oder Emphysem komplizierte Falle konnten erfolgreich behandelt werden. 
(Brit. Medical Journal 1 9 2 0 . 5(?7—70. 24/4.) J o a c h im o g l u .

J. R. Spinner, Zur Toxikologie des Eucalyptusols und anderer atherischer Ole, 
mit besonderer JBerticksichtigung ihrer fruchtabtreibenden Wirkung. Die Wrkg. des 
Eucalyptusols beruht im wesentlichen auf seinem Gehalt an Eucalyptol. Dieses 
besitzt normalerweise nur eine geringe Giftigkeit. Eine abnorrae Giftwrkg. von 
Eucalyptusol ist auf Idiosynkrasie oder auf Yerfalschung des Ols mit aktiveren 
Stoffen zuruckzufuhren. Wahrscheinlich sind Phenole (Tasmanol) die Traper der 
Giftwrkg. Im allgemeinen beruht die toxikologische Bedeutung der ath. Ole auf 
ihrem Gehalt an giftigen Camphem und Terpenen. Man unterscheidet krampf- 
erzeugende, narkotisch wirkende und excitonarkotische Ole. Zu den ersteren ge- 
horen in der Hauptsache die ais Abtreibungsmittel verwendeten Ole. Unter den 
krampferzeugenden ath. Ólen zeigen die thujonhaltigen die starkste Wrkg., am 
naehsten steht das Sabinol. Das Eucalyptol besitzt keine krampferzeugende Wrkg. 
nur die Beimischung anderer Bestandteile kann eine solche bedingen. Toxikologisch 
wichtig sind die Thujon- und Sabinolgruppe, die Pulegongruppe, die Myristicin-, 
Isomyristidn- und Apiolgruppe und das Safrol, welche bei Yergiftungen, ahnlich 
wie Phosphor, eine fcttige Degeneration der parenchymatosen Organe hervorrufen. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 389—91. 8/4. Zurich I.) B o b iń s k i .

Franz Hamburger, Zur Pharmakólogie des Tuberkulins. Die wichtigsten 
Gesetze der Tubcrkulinwrkg. werden folgendermaBen zusammengefaBt: Das Tuber- 
kulin ist fur tuberkulosefreie Menschen yollig ungiftig. Eine Sensibilisierung durch 
Tnberkulin kommt bei ihnen nicht vor. Der tuberkulos infizierte Mensch ist 
immer fur Tuberkulin in geringerem oder hoherem Grade empfindlich. Trotz 
Heilung der Tuberkulose bleibt die Tuberkulinempfindlichkeit zeitlebens bestehen. 
Die yon Fieber begleitete Tuberkulinrk. ruft oft eine sofort einsetzende, ungefahr
3—4 Tage dauernde Herabsetzung der Tuberkulinempfindlichkeit heryor (negatiye 
Phase). Die Tuberkulinapplikation bedingt beim tuberkulos Infizierten gewohnlicb 
eine Steigerung der Tuberkulinempfindlichkeit. Diese Steigemng tritt nach 4 bis 
7 Tagen ein (positiye Phase). Der Grad der Tuberkulinempfindlichkeit ist nicht nur 
bei ycrschiedenen tuberkulosen Indiyiduen, Bondem auch bei ein und demselben

5*
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Indiyiduum zu yerschiedenen Zeiten yerschieden. (Munch. med. Wchschr. 67. 480 
bis 482. 23/4. Graz, Uniy.-Kinderklinik.) B o r in s k i .

Benjamin 8. Paschall, Verbindung der Prinzipien der Chemie mit den Immuni- 
tatsgesetzen bei der Behandlung der Tuberkulose. Der Tuberkelbacillus wird durch 
wachsartige Substanzen geschiitzt, die hauptsachlich aus ungesattigten hochmole- 
kularen Alkoholen und gleichen Mengen Phosphatiden bestehen, welche zusammen 
einen kolloiden Komplex bildcn, der seinerseitB in enger, yielleicht phyeikalischer. 
wahrscheinlich chemischer Yerb. mit den protoplasmatischen Subtanzen des Bacillue 
steht. Durch Yerseifung wird der Komplex gespalten, ohne daB die immunisierenden 
Substanzen zerstort werden. Es lassen sich so die toiischen und Verkasung be- 
wirkenden Substanzen der Cholin-Muscaringruppe, sowie die gewohnlichen, yon 
den EiweiBstoffen stammenden Gifte abtrennen. Durch Yeresterung der Fettsauren, 
die mit den in tierischen und pflanzlichen Fetten yorkommenden nicht identisch 
sind, mit Athylalkohol lassen sich wertyolle immunisierende Substanzen gewinnen. 
Andererseits wird durch Vereaterung der hochmolekularen Alkohole mit Salicyl-, 
Benzoe-, Essig- oder anderen geeigneten Sauren die Beaktiyitat zwischen Antigenen 
und Zellreceptoren erhoht, so daB diese Ester in wenigen Tagen yon den Geweben 
resorbiert werden, ohne selbst in groBen Dosen Verkasung und Gewebsnekrose 
heryorzurufen. Infolge der Injektionen der Estergemische werden spezifische wachs- 
yerdauende Fermente in genugender Menge gebildet, um die Wachehiille der im 
Organismus lebenden Tuberkelbacillen aufzulosen und damit ihre Abtotung u. die 
Heilung des Patienten herbeizufiihren. Vf. hat mit einem auf dieser Grundlage 
hergestellten Praparat, „Mycoleuin1' genannt, gute Erfolge bei allen Formen you 
Tuberkulose erzielt. (New York med. Journ. 111. 184—86.) K u r t  Me y e r .**

J. E. Abelous und L. C. Sonia, Wirkung des Sekretins auf den Stoffwechsel. 
Das Sekretin beschleunigt die Organautolyse, yermehrt die Ausscheidung yon N 
und anorganischen Bestandteilen im Urin. An Hunden wird das Atomyolumeu 
yergroBert, der Zuckergehalt des Blutes erhoht. (C. r. d. TAcad. des sciences 170. 
759—61. 22/3.) J o a c h im o g l u .

Leon A ster, Die Wirkungen des Schilddruscnhormons. Zusammenfassende 
Darst. (Therap. Halbmonatsh. 3 4 . 2 2 1 — 2 4 . 15/4 .) JOACHIMOGLU.

W. Patzschke, Uber die Anwendung von Pepsinsalzsaure zur Verdauung von 
Narbengewebe. Vf. berichtet uber die Anwendung der UNNAschen Methode auBer- 
licher Anwendung yon Pepsin-HCl (Dermatol. Wchschr. 1 9 2 0 ) bei Narben, Driisen- 
schwellungen, Halsdrusentumoren, Strikturcn der Harnrohre u. gibt zweckmaBige 
Anwendungsformen an. (Miinch. med. Wchschr. 67. 402—4. Hamburg-Eppendorf, 
Uniy. Hautklinik d. AUgem. Krankenhauses.) BOBIŃSKI.

H. KreB, Die Epilepsiebehandlung mit Luminal. Nach Dosen yon 0,1 g 3- bis
4-mal taglich werden giinstige therapeutische Resultate erzielt. Luminal ist bei 
der Epilepsiebehandlung den Brompraparaten yielfach iiberlegen. (Therap. Halb
monatsh. 34. 200—3. 7/4.) J o a c h im o g l u .

Charles Baskerville, Chlor und Influenza. Chlor ist ein gutes Prophylakticum 
gegen Influenza, wie Vf. an statistischem Materiał aus den groBeren Chlor ver- 
arbeitenden Industrien nachweist. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 293—94. 1/3. 
1920. [7/4.* 1919.] New York, College of the City.) G r im m e .

Carl Bruck, Uber Erfolge mit der einseitig kombinierten Salvarsansublimat- 
behandlung der Syphilis nach Linser. Bericht uber giinstige Erfahrungen mit der 
genannten Methode. Eine gleichzeitige intrayenose Behandlung mit einer Mischung: 
Neosa.lvarsan-Novasurol scheint noch giinstiger zu wirken. (Miinch. med. Wchschr. 
67 . 423—24. 9/4. Altona, Stiidt. Krankenhaus.) B o r in s k i .

Kurt Kall, Neosaluarsan bei akuten und chronischen Entziindungen des Nieren- 
beckens und der Blase. Intrayenose Einspritzungen von Neosalyarsan haben sich
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bei akuten und chronischen Entziindtingen des Nierenbeckens und der Blase be- 
wiihrt (Miinch. med. Wchschr. 67. 541. 7/5. Freiburg i. Br., Dermatol. Univ.- 
Klinik.) B o r in s k i.

A lfred A rnstein, Kombinierte Digitalis-KalJc-(Afeni\)-Therapie bei Grippe. 
Afenil ist eine Verb. von CaClj mit Harnstoff. In Fallen von Grippepneumonien 
soli 8—10 Tage lang intravenos Afenil injiziert und daneben Digitalis gegeben 
werden. (Wien. med. Wchschr. 7 0 . 815—18. 22/4.) J o a Ch im o g l u .

Th. Lochte und E. Danziger, Studien iiber die Chloroform- und GO- Vergiftung. 
Durch Tieryersa. wurde festgestellt, daB bei Einatmung von Chlf. oder von CO 
die Aufnahme so vor sich geht, daB im Herzblut weit groBere Mengen nachweis- 
bar sind ais im iibrigen Kreislauf. (Vrtljschr. f. ger. Med. u. offentl. SanitatsweBen 
[3] 59. 182—88. ApTil. Gottingen.) B o r in s k i .

E. H edinger, Uber ausgedehnte intravitale Blutgerinnung bei Leuchtgasvergiftung. 
In einem Falle von Leuchtgasvergiftung wurde eine ausgedehnte intravitale Blut
gerinnung festgestellt. (Vrtljschr. f. ger. Med. u. offentl. Sanitatswesen [3] 59. 177 
bis 181. April. Basel, pathol.-anatom. Inst.) B o r in s k i.

Julius M eyer, Zur Entstehung und Entwicklung des Gaslcampfes. Beitrag 
zur Geschichte des Gaskampfes. (Chem.-Ztg. 44. 353—54. 8/5. Breslau.) J. Me y e r .

R. V. M uller-H ess, Dermatitis, henorgerufen durch phenolhaltigen Schioeifi- 
lederersatz. Durch KunstachweiBleder, die mit phenolhaltigen Lacken impragniert 
waren, wurden in einer Reihe von Fallen Hautentziindungen der Stirn yerursacht. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46 . 491—92. 29/4. Konigsberg, Univ.-Inst. f. gerichtl. 
Medizin.) B o r in s k i.

H ólker, Rau.tausschla.ge bei Ersatzsćhwei/Sleder in Uniformmiitzen. Bericht iiber 
iihnlicbe Beobachtungen wie bei MUl l e r -H ess  (ygl. Dtsch. med. Wchschr. 46 . 491; 
vorst. Ref.). (Dtsch. med. Wchschr. 4 6 . 492. 29/4. Potsdam.) B o r in s k i .

5. Physiologie und Pathologie der Kórperbestandteile.
Erw in Becher, Uber den Best-N-Gehalt menschlicher Geicebe nach Unter- 

suchungen an Leićhen. Bei nicht niereninsuffŁzient Gestorbenen ist der Rest-N- 
Gehalt annśihernd gleich dem n. yerbluteter Tiere. Die Gewebe enthalten im 
Gegensatz zum Harnstoff eine groBere Menge yon nicht fallbarem N, ais das Blut. 
In der Regel enthalten Muskel, Herz, Leber u. Milz am meisten Rest-N, wahrend 
Lunge und Gehirn weniger enthalten. Die Gewebe von an Niereninsnffizienz Yer- 
storbenen zeigten eine deutliche Vermehrung des Rest-N-Gebaltes. (Munch. med. 
Wchschr. 67 . 397—98. 2/4. GieBen, Medizin. Klinik.) B o r in s k i .

Frank P. U nderhill, Jam es A. Honeij und L. Jean  Bogert, Calcium- und 
Magnesiummetabolismus bei gewissen Krankheiten. Leprose und mul tipi e Esostose 
8tehen im Gegensatz zueinander, indem bei der ersten Erkrankung ein Yerlust 
von Knochensalzen stattfindet, wahrend bei der zweiten Salze yom Organismus zur 
Yerkalkung der neuen Gewacbse zuriickgehalten werden. Zur Aufklarung wurden 
Personen einer Diat unterworfen, die zeitweilig arm an Ca- und Mg-Salzen, zu 
anderen Zeiten reicher daran war. Das Ca wurde mittels Milch, Mg ais Citrat 
eingegeben. Es ergab sich, daB der leprose Organismus deutliche Neigung hat, 
die Knochensalze, yon allem das Ca zuriickzuhalten. Bei Esostose hingegen sucht 
sich der Organismus dieser Salze zu entledigen. Daraus ergeben sich einige Schlusse 
uber die Behandlungsdiśit derartiger Kranker. (Proc. National Acad. Sc. Washington
6. 79—81. Februar 1920. [10/11. 1919.] Medizinschule d. YALE-Univ. Abt. f. Med. 
und Radiologie.) J* Me y e r .

B. G. D uham el und R. Thieulin, Anderungen des Glykogengehaltes der Leber 
nach Beibringung liolloider Stoffe. Bei hungemden Kaninehen ruft die intrayenose
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Injektion von 10 ccm Kollargol eine Zunahme des Glykogengehaltes der Leber 
heryor. (C. r. soc. de biologie 83 . 468—69. 17/4.) J o a c h im o g l u .

J.-E. Abelous und L.-O. Sonia, Der Ein fiu fi der M ilz auf die Cholesterin- 
bildwng. Injektion von 5°/o'g* HCl-Lsg. in das Duodenum yermehrt den Chole- 
steringehalt des Blutes. Nach Entfernung der Milz versehwindet dieser EinfluB. 
Im n. Zustande enthalt das venose Blut der Mik mehr Cholesterin, ais das arte-f 
rielle. (C. r. soc. de biologij 83. 455—56. 17/4. Toulouse, Inst. de phys. de la 
Facultć de Mśd.) J o a c h im o g l u .

J.-E. Abelous und L.-C. Soula, Der Einflufi der M ilz auf die Cholesterinbildung. 
Im AnschluB an fruhere Unterss. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 455; vorst. Ref.) wird 
gezeigt, daB Milzgewebe e.xtra corpus bei 37° Cholesterin bildet. Der Cholesterin- 
gehalt einer Aufschwemmung von Hundemilz in Plasma nimmt erst zu und spśiter 
ab. In Ggw. von Cholsdure findet eine vermehTte Cholesterinbildung statt. (C. 
r. d. l ’Acad. des sciences 1 70 . 619—20. 8/3.) J o a c h im o g l u .

A. Marie, Die intracerebrale Application von Vaccine. Bringt man in das 
Gehim eines Kaninchens einige ccm frischer Yaccine, so erkranken die Tiere mit 
Lahmungserscheinungen und Fieber. Wahrend durch Uberimpfung des Blutes 
dieser auf gesunde Kaninchen keine Erkrankung erfolgt, gelingt diese durch Uber
impfung yon Gehirn. Auf diese Weise kann das Vaccinegift durch mehrere 
Passagen yirulent bleiben. Schon nach der ersten Passage ist die Vaccine yon 
den Bcgleitbakterien befreit. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 476—77. 17/4.) J oach .

Barthelemy, Die Regeneration der Neruen nach dereń Imprdgnierung mit 
einer eitceiflfallenden FUissigkeit. Vf. priifte, ob nach der Injektion yon A. und 
Osmiumsiiure bei der Behandlung von Neuralgien eine Degeneration und spater 
eine Regeneration der Nerven stattfindet, wie man theoretisch angenommen hat. 
In Yerss. an Hunden konntc nach Injektion von 1— 2°/0ig. Osmiumsaure oder 
80—90°/0'g- A. dieses Verhalten esperimentell nachgewiesen werden. (C. r. soc. 
de biologie 83 . 447— 49. 17/4.) J o a c h im o g l u .

Rudolf Strisower, Pharmakologische JBeeinflussung des Puls es bei einem Fali 
von Herzbloćk. Bei einem Arteriosklerotiker mit Uberleitungsstorungen rief Atropin 
(1 mg) eine maBige Pulsverlangsamung hervor. Nach yldrewaitninjektion (0,5 ccm 
einer l°/0ig- Lsg.) wurde ein Sinusrhythmus beobachtet. Die Aufhebung des Herz- 
blocks hielt lange an. (Wien. klin. Wchschr. 33. 269—71. 25/3.) J o a c h im o g lu .

Pierre Girard und Yictor Morax, Austausćh von Fliissigkeiten durch lebendt 
Gewćbe mitłels Elektroosmose. Die Elektroosmose durch die Comea yon Kaninchen 
wurde in der Weise yorgenommen, daB eine Elpktrode am Nacken angebracb t 
wurde, und die andere in eine FI. tauchte, die die Comea umspulte. Enthielt 
diese FI. MgS04, so nahm der intraoculare Druck zu, wahrend eine Lsg. von BaClj 
eine Hypotension bervorrief. Hypotension u. Hypertension sind yon einer leichten 
Dilatation der IrisgefaBe und einer Miosis begleitet. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
1 7 0 . 821—23. 29/3) J o a c h im o g l u .

N. Paulesco , Das Glykogen beim Diabetes nach Pankreasexstirpation. Nach 
Entfernung des Pankreas ist die Fahigkeit der Leber und der Muskeln, G lykogen 
zuriickzuhalten, betrachtlich herabgesetzt, jedoch keineswegs aufgehoben; der Herz- 
muskel behalt sein Glvkogenbindungsvermogen yollkommen bis zum Tode. Un- 
geniigende B. und Speicherung yon Glykogen kann daher nicht die Ursache des 
Diabetes sein. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 562—65. 20/4. 1920. [18/12.* 1919. 26/2.’ 
1920.] Bukarest.) A boN.

N. Paulesco und C. Michailesco, Das Glykogen beim Phlorrhisindiabetes. Beim 
Phlorrhizindiabetes bleibt das Glykogenbindungsyermogen der Gewebe intakt im 
Gegensatz zum Pankreasdiabetes (ygl. P a u l e s c o , C- r. soc. de biologie 83. 562:
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yorst. Ref.). (C. r. soc. de biologie 83. 566-68 . 20/4. 1920. [18/12.* 1919 u. 26/2*
1920.] Bukarest.) A r o n .

H. Dufour und G. S em elaigne, Uber eine dem epileptischen Anfall voraus- 
gehende Veranderung der Blutzusammensetzung. Schtcankung des lilutharnstoffs. 
B ei einer Patientin mit Epilepsie werden im Interyalł nach der Methode yon Moog  
mit dem Ureometer yon I v o n  0,25 , 0,40 , 0,33 g Hamstoff im 1 Blut gefunden, 
12 Stdn. vor einem Anfall 0,84 g Hamstoff, 12 Stdn. nach Abklingen des Anfalles 
noch 0,47 g Hamstoff. (Buli. et mćm. de la soc. med. des hop. de Paris 36. 58 
bis 60.) BUk g e e .**

A lex. Brincłunann, Uber Veranderungen im Blute von Meerschiceinchm w id  
Kaninehen, hervorgerufen dureh Futterung mit frisćher Ochsenmilz. Bei nor mai en 
Kaninchen und Meerschweinchen tritt nach Futterung mit frischer Ochsenmilz eine 
Reduktion der Erythrocytenzahl um durchschnittlich ll°/oi der Leukocytenzahl um 
durchschnittlich 21% ein (Lymphocyten um durchschnittlich 37%). Au experimen- 
teller P y ro d in a n iim ie  leidende Meerschweinchen bieten nach Milzfiitterung ein 
ahnliches Blutbild dar wie n. Tiere. Die Bk. der Erythroblasten auf Milzfiitterung 
ist noch nicht festgestellt. Mit rohem Fleisch u. Zusatz einer dem Fe-Gehalt der 
Milz entsprechenden Menge von Liąuor ferri albuminati gefiitterte Tiere bicten 
keine der fiir Milzfiitterung charakteristischcn Symptome dar. Bei taglichen Milz- 
futterungen wahrend experimenteller Anamie zeigen die Tiere weniger ausgesprochene 
Blutdestruktion und besseren Gesamtzustand ais die Kontrolltiere. Bei sekundiiren 
Yerblutungsanamien wird die Schnelligkeit der Regeneration dureh die Fe-Zufuhr 
bedingt. Frische Ochsenmilz nimmt in dieser Hinsicht keine Sonderstellung vor 
gewohnlichen Fe-Praparaten ein. (Acta med. Scandinayica 52. 689—772. Kristiania, 
Hyg. Inst. d. Uniy.) C. H e g l e r .**

G. S. Graham, Die neutrophilen Granula des zirkulierenden Blutes in Gesund- 
heit und Krankheit. (Vorlaufige Mitteilung.) Die Anwendung einer Benzidinfarbe- 
methode bei Blutausstrichen zeigt, daB die neutrophilen Leukocyten des Blutes 
einen charakteristischen Gebalt an Granulis haben, der bei Gesunden innerhalb 
ziemlich enger Grenzen yariiert. Unter pathologischen Bedingungen yerlieren die 
Granula ihre Reaktionsfahigkeit gegenilber Benzidin in mehr oder weniger aus- 
gesprochenem MaBe. Im „Benzidinbild“ werden 4 Klassen unterschieden: Klasse r\r 
zeigt Zellen mit maximalem, regelmaBigem und gleichmafiigem Granulagehalt. 
Klasse III weist leichte Granuladefekte auf, wie sie in einem kleinen Prozentsatz 
n. Polynuclearer gefunden werden. Die Granula sind zum Teil in Grofie und 
Farbung ungleich. Kleine Bezirke des Cytoplasmas sind granulafrei, besonders im 
Randbezirk der Zelle. Klasse II zeigt zweifelsfreien Granuladefekt. Gewohnlich 
persistiert nur ein Gerippe des Flachenmusterś der Granula, oder nur 2 oder 
3 Stellen zeigen wohlerhaltene Granula, wahrend der iibrige Zelleib frei yon Granulis 
ist. In Klasse I ist der Granulayerlust ganz oder fast yollstandig. Normalerweise 
ist der Betrag fiir Klasse IV 89%, Klasse III 11%. In pathologischen Fallen, 
z. B. bei Pneumonie, ergeben sich interessante Beziehungen zum AKNETHschen 
Blutbild. — Die Technik ist folgende: Der ganz frische Ausstrich wird einige 
Sekunden fmert in einer frischen Mischung yon 1 Tl. 40%ig. Formaldehyd und 
9 Tin. 95%ig. A., mit W. abgewaschen und mit Benzidinlsg. gefarbt. Diese wird 
kurz vorher hergestellt dadurch, daB einige Krystalle yon chemisch reinem Benzidin 
u. 0,02 ccm von aktiyem Wasserstoffsuperosyd zu 10 ccm 40%ig. A. getan werden. 
Nach genau 5 Min. langer Farbung mit dieser Lsg. sorgfaltiges Abspiilen, Gegen- 
fórbung, emeutes Abspiilen und Trocknen. Gegenfarbung geschieht mit Anilin- 
wasserthioninlsg., hergestellt dadurch, daB man 10 ccm einer gesattigten Lsg. yon 
Tbionin in 75%ig. A. zu 40 ccm Anilinwasser fiigt. Man erbalt eine deutliche
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Kernfiirbung in ungefśihr 1 Min. (New York State Journ. of med. 20. 46 
bis 55.) W e r n e r  S c h u l t z .**

P. Brodin und J. Oddo, Veranderungen im Stickstoffgleichgewicht des Blut- 
serums im Verlaufe des katarrhdlischen Ikterus. Das Yerhaltnis Harnstoff-N zu 
Gesamt-NichteiweiB-N ist beim katarrhalischem Ikterus liiiufig herabgesetzt, was 
auf eine gewisse Insuffizienz der Leber schlieBen laBt. (C. r. soc. de biologie 83. 
603— 5. 1/5.* Klinik u. Lab. yon Ch a u f f a p .d .) A r o n .

Barthelem y, Vcrgleich der GiftigJceit des Plasmas einiger Tiere fiir verschicdenc 
Spezies mit der Giftigkeit des Serums, ncbst Indieationen einer Therapie mit Plasma. 
Citratplasma yon Hunden ist fiir Mcerschweinchen sehr giftig. (C. r. soc. de bio
logie 83. 449—50. 17/4.) J o a c h im o g l u .

A. Besredka, Bas Unlosliclmerden (InsolubiUsation) des Serums. Gibt man 
zu 10 ccm physiologischer NaCl-Lsg. 5 g getrocknetes Serum und erwarmt, so er- 
folgt yollstandige Lsg. Wird die Lsg. auf 58° erhitzt, so erfolgt Koagulation. Das 
Koagulat hat seine spezifischen Eigenschaften bewahrt, ist aber unl. geworden. 
Es erzeugt keine Anaphylaxie. Diphtherie- und Tetanusantitoxin, bei 58° koagu- 
liert, bewahren ihre antitoxischen Eigenschaften. Bei 75° 1 Stde. lang koaguliert, 
werden sie inaktiv. (C. r. soc. de biologie 83. 467—68. 17/4.) J o a c h im o g l u .

W. von Schuckmann, U ber den Ein fiu fi spezifischer Sera auf die Flagellaten- 
stadien von Kulturamoben. Es zeigte sicb, daB mit einem Stamme von Amoben 
hergestelltes Immunserum die Amobeń des gleichen Stammes u. artgleicher Stamme 
zu agglutinieren, femer die daraus gebildeten Flagellatenstadien zu lahmen, zu 
agglutinieren, und zu besehleunigter Biickverwandlung in das Amobenstadium zu 
veranlassen, ferner die Umwandlung aus diesem in das Flagellatenstadium zu 
hemmen vermag, wahrend alle diese Wrkgg. gegenuber andersartigen Stammen 
fehlen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. A bt 84. 304—13. 24/4. Beichs- 
gesundheitsamt, Bakteriol. Abt.) Sp ie g e l .

V. Starek, Zur Chinintherapie des Keuchhustens. Zur innerliehen Darreichung 
eignen sich am besten geschmacklose Chininpraparate (Euchinin, Aristochin, Salo- 
chinin). Chinin, hydrochloricum und sulfuricum werden am besten in Suppositorien 
yerabreicht. Bewahrt hat sich auch Chineonal, eine Verb. von Chinin mit Veronal. 
Fiir subcutane Anwendung wird Tussalvin empfohlen. Fur intramuskulare Ein- 
spritzuugen eignet sich Chininurethan. Nach intramuskularen Injektionen von 
Chinin sind Gewebsschadigungen beobachtet worden. (Munch. med. Wchschr. 67. 
455—56. 16/4. Kiel, Kinderklinik.) BORINSKI.

M. N icolle, E. Cesari und E. Dehains, Studien uber die gegenseitige Fallung 
der Antikorper und der Antigene. I. Mitteilung. Antiserumsera. (Vgl. C. r. d. 
1’Acad. des sciences 169. 1433; C. 1920. II. 517.) Der Antikorper des Antipferde- 
serums yom Kaninchen findet sich ausschlieBlich im Globulin, das Antigen des 
Pferdeserums in Globulinen und Albuminen im Yerhaltnis ihrer Mengen. — Er- 
wiirmt man Pferdeserum, mit destilliertem W. 1 :10 verd., 5 Min. in sd. W ., so 
findet man mit dem spezifischen Antikorper nur noch ca. 7icoo des Antigens, nach 
Verdiinnen 1 : 4, Zusatz von Essigsaure u. Erwarmen wie yorher nur noch Spuren. 
Nach Fallung mit A. -j- A., Trocknen u. Aufnehmen des Nd. mit physiologischer 
Lsg. findet man in dieser auch nur ca. ‘/iooo des Antigens. — Mit „Antihammel- 
serum“ und ,,AntieiereiweiBserum“ erhalt man gleiche Ergebnisse wie mit Anti- 
pferdeserum. (Ann. Inst. Pasteur 34. 149—52. Marz.) S P IE G E L .

M. N ico lle  und E. Cesari, Einheitliche Auffassung der Antikorper. Es werden 
unterschieden CoaguUne (Agglutinine, Pracipitine, Antitosine) und Lysine (Cyto- 
lysine, Amboceptoren usw.). Theoretische Betrachtungen folgen. (C. r. soc. de 
biologie 83. 457—59. 17/4.) J o a c h im o g l u .

M artin Claus, ErmOdungsstoffe und Leistungssteigerung. Eine popularisierende
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Besprechung der' W EiCHARDTschen Arbeiten iiber Kenotoxine und Protoplasma- 
aktiyierung. (Umscbau 24. 313—15. 8/5.) B o b iń s k i.

Hans Much, Uber die unabgestimmte Immunitat. Zusammenfaasende Betrachtung 
iiber daa Wesen und die Wrkg. der unspezifischen Abwehrkrafle im Korper und 
ihre Ausnutzungsmoglichkeiten fiir die Heilkunde. (Dtach. med. Wchschr. 46. 483 
bis 484. 29/4. Hamburg, Uniy.-Inst. f. Immunitatawiss.) B o b iń s k i.

M. Jungm ann, Erfahrungen mit dem Friedmannschen Tuberkuloseheihnittel 
Bericht uber giinstige Erfahrungen. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 393—94. 8/4. 
Berlin.) B o r in s k i .

L. Jacob und M. Blechscłunidt, Erfahrungen iiber die Behandlung der Tuber- 
kulose mit Partialantigenen (Deycke-Much). Die Behandlung hat bei mittelschweren 
und schweren Fallen yon Lungentuberkulose yersagt, nur bei giinstigen Fallen zu 
ganz guten Erfolgen gefuhrt und sich ais eine gute Unterstiitzung der ubrigen 
therapeutischen MaBnahmen, Freiluftliegekur u. Diatbehandlung, erwiesen. (Miinch. 
med. Wchschr. 67. 447— 49. 16/4. Bremen, Stadt. Krankenanst.) B o r in s k i .

B. M óllers und Georg W olff, Zur Frage der Fleckfieberschutzimpfung. Die 
ootwendige Vorbedingung fur das Zustandekommen einer laugdauernden aktiven 
Immunitat gegen Fleckfieber ist der spezifiscbe InfektionsprozeB. Am aussichts- 
reichsten erscheinen, analog den erfolgreichen Schutzimpfungen bei anderen Krank- 
heiten, Verss. mit kombinierten Einspritzungen von lebendem Fleckfieberyirus und 
Immunserum oder mit einem-auf andere Weise abgeschwachten Fleckfieberyirus. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 484—86. 29/4. Berlin.) B o b iń s k i.

Georg K rebs, tb e r  Erfahrungen mit „Staphar“ (MaststaphyloloTćken-Einheits- 
vaceine nach Prof. Strubell) auf Staphylokokkeninfektionen mii besondererer Beriick- 
sichtigung der Einwirkung auf venerische Bubonen. Bericht uber eine Anzahl von 
Fallen (tiefe Tricliophytien, Bubonen, Furunkulosen, Carbunkel, Akne, Hordeolum, 
AchseldrusenabsceB) bei denen mit „Staphar“ sehr giinstige Erfolge erzielt wurden. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 486—87. 29/4. Leipzig.) B o r in s k i .

G. R iquoir, Kolloide Komplexe und Sera. Die Wirksamkeit kiinstlicher oder 
Immunseren wird erhoht, wenn yorher eine kolloidale Lsg. (KMn04, HgCL oder 
andere Mittel in Methylenblaulsg) injiziert wird. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 
537-38 . 1/3. [23/2.*].) Sp ie g e l .

W. P fe iler  und Fr. Grafe, Mitteilungen iiber die Serodiagnose der Rotzkrank- 
heit. 9. Kommen nicht spezifisch ablenkende Substanzen im Blute von Eseln und 
Eselbastarden konstant ror? (8. Mitt. ygl. Beri. tierarztl. Wchschr. 34. 451. Ygl. 
auch Zentralbl. f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 83. 451; C. 1919. IV. 1089; 
Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 28. 498; C. 1920. II. 30.) Die 
Frage wird entgegen der Auffassung yon S c h Ot z  u . W a l d s ia n n  (Arch. f. wissen- 
schaftl. u. prakt. Tierheilk. 40. 503) auf Grund friiherer und neuer Untersuchungs- 
ergebniase yemeint. Eine sichere Trennung yon spezifisch und unspezifisch hem- 
menden Substanzen gelingt nicht. (Zentralbl. f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 
279—87. 24/4. Bromberg, Kaiser W il h e l m -Inst. f. Landwirtsch.) Sp ie g e l .

Fritz E igenberger, Zur klinischen Bedeutung der Zylindroide. Bericht uber 
systematische Unterss., nach denen im Sinne yon v. J a k s c h  dem Auftreten von 
Zylindem im Harn Bedeutung ais Zeicben renaler Kreislaufstorungen zuzuschreiben 
ist. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 354—55. 15/5. Prag, Med. Univ.-Klinik.) Sp ie g e l .

B,ene Legrous, Bedeutung des Gewićhtes der Asche der Cerebrospinalflussigkeit 
bei einigen Fallen von Meningokokkenmeningitis. In 3 yon 75 untersuchten Fallen 
fand sich bei Meningokokkenmeningitis yerminderter Aschengehalt. Ein solcher 
ist also kein untriigliches Zeichen der tuberkulosen Gehirnhautentzundung. 
(C. r, soc. de biologie 83. 524—25. 24/4.* Paria, Inst. P a s t e u r .) A r o n .

Arnold N etter, Cosmovici und M. Dekeuver, Der Gehalt des Liguors an
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Traubenzucker bei Encephaliłis lethargica. Gegeniiber den Befunden von L a p o r t e  
und R o u z a u d  (C. r. soc. de biologie 83. 392; C. 1920. III. 24) wird darauf hin- 
gewieaen, daB der erhóhte Gehalt des Liąuors an Zucker fur die Diagnose eine 
Bedeutung liat, aber nicht fiir die Prognose. Der erhohte Blutzuckergehalt ist 
neryosen Ursprungs. Antikorper bilden sich in einem spiiten Stadium der Krank- 
heit. (C. r. soc. de biologie 83. 451—53. 17/4.) J o a c h im o g l u .

H. Mauban, Biologische w id  ćhemi&ćhe Eigenschaften der Duodenalfliissigkeit 
bei Ikterus. AuBer in Fallen von Geschwiilsten de3 Pankreaskopfes ist der bei 
Ikterus durch direkte Sondierung erhaltene Duodenalsaft gleich normalem. Die 
Pankreaafermente sind sogar aktiver ais in der Norm, weil der Saft infolge yer- 
minderter Gallensekretion weniger yerdiinnt ist. (C. r. soc. de biologie 83. 594 bis 
596. 1/5.*) A r o n .

A. M arxer, Die Beziehungen der Gasłrophiluslarven zur infekliósen Anamie. 
Kritische Betrachtung des Schrifttums und die Ergebnisse eigener Verss. lassen 
die Annahme von K. R. und R. Se y d e r h e l m  (Arch. f. eip. Pathol. u. Pharmak. 
76. 149; C. 1914. II. 69) beziiglich de3 ursUchlichen Zusammenhanges der Gastro- 
philenlaryen mit der infektiosen Anamie ais widerlegt, die durch die Larven und 
ihre Ex trak te heryorgerufene pemiziose Anamie lediglich ais eine Erscheinung von 
Anaphylaxie erscheinen. (Ztschr. f. Immunforsch. u. exper. Therapie I. 29. 1—10. 
13/2. 1920. [10/3. 1919.] Berlin, Chem. Fabrik auf Aktien [yorm. E. Sch jering ].) Sp.

Leonard Rogera, Weitere Erfahrungen iiber intravenójc Antimonbehandlung 
der Filariakrankheit. iDjektionen yon 3—5 ccm einer 20/0ig. Natriumantimonyl- 
tartratlsg. setzen die Zahl der Filariaembryonen im peripheren Blute herab. Die 
ausgewachsenen Parasiten werden zerstort. (Brit. Medical Journal 1920. 596 
bis 598. 1/5.) J o a c h im o g l u .

6. Agrikulturchemie.
0. Lemmermann, L. Wichers und 0. Rahn, Uber den periodischen Einflufi 

der Jahreszeit auf den Verlauf der Nitrifikation. Sowohl die Verss. friiherer Forscher 
ais die eigenen lassen einen. direkten, periodischen EinfluB der Jahreszeit auf die 
Lebensbetatigung der Bodenorganismen, unabhangig yon Temp. und anderen phy- 
sikalischen Witterungseinfłiissen, zwar ais moglich, aber keineswegs ais erwiesen 
ansehen, da in allen Fallen auch andere Erklarungsmoglichkeiten fiir dieVersuchs- 
ergebnisse bestehen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 50. 33—43. 
10/2. Berlin, Landwirtschaftl. Hochschule. Agrikulturchem. Yers.-Stat. fiir d. Prov- 
Brandenburg.) SPIEGEL.

H. H im m elbaur, Uber Helianthikulturen. (Helianthus macropbyllus yar. 
satiyus). Der Pflanze kommt weder ais Futter-, noch ais Gemiisepflanze eine solche 
Bedeutung zu, die  einen yermehrten Anbau rechtferdgt. (Ztschr. f. landw. Vers.-W eseD 
Deutschosterr. 22. 219—27. Sept.-Okt. 1919.) Y olh ard .

Schnitzler, Beitrage zur Frage der Magnesiadungung. AnschlieBend an die 
VerófFentlichung yon K r is c h e  uber die Magnesiafrage (vgl. Kali 13. 245; C. 1920.
I. 53) hat Yf. die Wrkg. einer Magnesiadungung auf KartofFeln naher untersucht 
und sehr gunstige Wrkg. erzielt Der giinstige Erfolg beruht auf einer Magnesia- 
wrkg. und nicht auf der Chlorarmut des yerwendeten Kaliummagnesiumsulfats. 
Vf. laBt die Frage unentschieden, welche Rolle die Magnesia im P fla n z e n o rg a n ism u s  
spielt. (Kali 14. 71—74. 15/2. Berlin.) V o l h a r d .

H ngo Fischer, Kóhlensdure w id  praktischer Pflanzenbau. Vf. bespricht die 
giinstigen Erfolge mit der Kohlensauredungung. (Chem.-Ztg. 44. 247. 30/3- 
Essen a. Rh.) JUNG.

Ericli R einau , Uber Kohlensauredungung. Zusammenfassende Erorterung 
ihres Wesens, ihrer Wrkg. und ihrer An- u. Yerwendung (ygl. Yf., Dtsch. Zucker-
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ind. 44. 586; C. 1920. I. 389). (Ztschr. f. offentl. Ch. 26. 49—55. 15/3. 61—70. 
30/3. [10/2.] Magdeburg.) RUh l e .

Gustav Liistner, Uber die bisher in den preuflischen Weinbaugebieten angestellłen 
wissenschaftlichen und praktischen Yersuche zur Bekampfung des Heu- wnd Sauer- 
tourmes. Nach einer allgemeinen u. hiatorischen Betrachtung werden die bekannt 
gewordenen Unterss. einzeln aufgefiihrt. Nach ihren Ergebnissen lassen sich die vor- 
geschlagenen Bekampfungsmittel in 3 Gruppen teilen: 1. W ir k u n g s lo s  sind die 
meisten chemischen und eine Anzahl neuerdings yorgeschlagener mechanischer 
MaBnahmen. — 2. Wirksam, aber fiir d ie P ra x is  u n g e e ig n e t  Bind die gebrauch- 
lichen mechanischen MaBnahmen und solche chemischen Mittel, durch die der 
Wurm nur bei groBter Sorgfalt in der Verspritzung abgetotet wird, z. B. Arsen- 
salze. — 3. Auch bei Anwendung im GroBen w irk sam  und brau ch bar sind die 
Nicotin und Sćhmiersetfe enthaltenden Mittel, beide Kontaktgifte, jenes auch ein 
Magengift, vor allem ausgezeichnet durch ihre yorziigliche Benetzungsfahigkeit. 
Schmierseife, bei der fruher benutzten Konz. von 3°/0 zu Waehstumsstorungen An- 
laB gebend, wirkt noch in */<—’/i °/o‘g- Lsgg- gut, Nicotin bei 1V2 und selbst 1%. 
Zur gleichzeitigen Bekampfung der Peronospora (und des Grauschimmels) kommen 
beide Stoffe in Yerbindung mit l°/0'g- Kupferkalkbriihe zur Verspritzung. Ebenso- 
gut wie dieses Gemisch hat sich von fertigen Praparaten Elkotin bewahrt, weniger 
gut Golazin. Nicotinpulyer wirken weniger sicher, ais die Briihe. Diese selbst 
wirkt gegen die erste Wurmgeneration nicht ganz so sicher wie gegen die zwei te, 
woraus sich die MiBerfolge friiherer, nur gegen jene gerichteter Yerss. erklareD. 
Ungiinstige Beeinflussung des Weines bezuglich Geschmack u. Geruch wird durch 
die Nicotinseifenbrilhen nicht ausgeiibt. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
II. Abt. 50. 88—175. 26/2. Geisenheim.) Sp ie g e l .

J. W ilh elm i, Zur BeMmpfung der Fliegenbrut. Fiir die Bekampfung der 
Fliegenbrut haben sich geloschter Kalk (1 : 320), Borax (1 :160) und Endlaugenkalk 
(1: 80) im Laboratoriumsyers. geeignet erwiesen. (Umschau 24. 318—21. 8/5. Berlin- 
Dahlem.) , Borinski.
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