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A. A llgem eine und physikalische Chem ie.
F. K irchhof, Das periodische System der Elemente im Lićhte der Theorie des 

radioaktiven Zerfalles. Das Auftreten homologer Elemcntereihen zwingt zu der 
Annahme, daB die Elemente in analoger Weise wie die radioaktiven Stoffe zer- 
fallen. Dann sind die meisten Elemente Isotopengemische. Das periodische System 
wird von diesein Gesichtspunkte aus erortert. (Ztsehr. f. physik. Ch. 94. 257—62. 
27/4. 1920. [30/7. 1919.].) J .  M e y e r .

W illiam  D. H ark ins, George L. C lark und L athrop  E. Eoberts, Die Orien- 
tierung der Molekule in Oberflachen, Oberflachenenergic, Adsorption und Oberflaclien- 
katalyse. V. Die Adliasiotisarbeit zwisćhen organischen Flussigkeiten und Wasser. 
Im AnschluB an die elektromagnetische Hypothese der Kinetilc des heterogenen 
G-leichgewichtes (Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 970; C. 1919. III. 691) werden fur 
eine groBere Anzahl organischer Fil. die Zwischenraumtensiouen und Oberflachen- 
spannungen in bezug auf W. zusammengestellt. Die erlialtencn Werte spreehen 
zugunsten der Theorie, daB die Molekule in den Zwischenriiumen gerichtet sind. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 700—12. April [12/1.] 1920. Chicago. Chem. Kent- 
Lab. der Univ.) J. M e y e r .

Jo h n  A rthu r W ilson, Hydratation ais ErMdrung der Neutralsalzwirkung. Die 
Wrkg. neutraler Salze auf saure oder alkal. Lsgg. hatte sich bei Gerbbruhen darin 
geauBert, daB Chromsulfatlsgg. durch Zusatz von NaCl eine Zunahme der H-Ionen- 
konz. aufwiesen. Diese Neutralsalzwrkg. wird auf eine Hydratation des Neutral- 
salzes zuruckgefiihrt. T h o m a s  und B a l d w i n  (Journ. Amer. Leatlier Chem. Assoc. 
13. 192. 248. 14. 10; C. 1919.1. 805) hatten jedoch gefunden, daB NaaS04 in Chrom- 
sulfat und auch in rein sauren Lsgg. auf den H-Ionengehalt erniedrigend einwirkt. 
Die Yff. untersuchen daher die Einw. von NaCl auf den H  Ionengehalt von H2S04- 
Lsgg. Die Ergebnisse werden durch die Grleichung: log [H‘] =  log a -}* bm  
wiedergegeben, wo b eine Konstantę, a die H-Ionenkonz. in Abwesenheit von Neu- 
tralsalz, und m die Anzahl Mole zugefiigten Salzes bedeutet. Es ergibt sich, daB 
der H-Ionengehalt nach dieser Grleichung geradlinig ansteigt, und b =  0,205 ist. 
Hat man in der Lsg. w Mole W., so sind w a/[H '] Mole W. frei und 

h =  w (1—1 0 Mol e W. 
an ein Mol Neutralsalz gebunden. Es wird berechnet, daB in einer reinen, un- 
endlich verd. Kochsalzlsg. 26,2 Mole W. an ein Mol NaCl gebunden sind, und daB 
diese Zahl mit steigender NaCl-Konz. sinkt. In einer 4,0-n. Lsg. sind 10,9 Mole 
W. gebunden. Diese Zalilen stehen in guter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
nach anderen Methoden. Aus elektrometrischen Messungen der H-Ionenkonz. an 
H„S04-KCl-Lsgg. ergab sich eine Hydratationszahl von 18 bei unendlicher Yer- 
diinnung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 715—20. April. [19/1.] Milwaukee, 
Wis.) J. M e y e r .

M. G. M ellon und W. E. H enderson, Neue Untersuchungen an der Blei- 
normahelle. In Fortsetzung einer Unters. uber die Bleizelle (vgl. W. E. H e n d e r s o n  
und G-. S te g e m a n ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 84; C. 1918. I. 1117) wird das 
Yerhalten einer Eeihe von Sulfatlsgg. ais Elektrolyt an Stelle des bisher gebrauchten 
Na,S04 untersucht. Die Apparatur war dieselbe wie friiher. Es ergab sich, daB 
neue und altere ZeUen, die sehon seit 1917 im Gebrauch waren, dieselbe EK. be-
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saBen und eine bemerkenswerte Konstanz aufwiesen, wenn sie mit NaaS04-Lsg. be
schickt waren. Die mit gesauerten Lsgg. yon Ni-, Co-, Zn- oder Mn-Sulfat be- 
schickten Zelleu waren ebenfalls genugend konstant. Allerdings tritt diese Kon
stanz erst 4—5 Tagc nach ihror Herst. ein. Die EK. dieser Zellen scheint unab- 
hangig von dem Sulfate zu sein. Bleizellen, die mit den gesattigten Lsgg. von 
Li-, Mg- und Cd-Sulfat beschickt waren, erwiesen sich weder ais konstant, noch 
ais reproduzierbar. Auch K ,S04 erwies sieli ais ungeeignet. Wahrend die EKK. 
der bisher besprochenen Zellen unter sich iibereinstimmen, ist diejenige einer mit 
CuSO* beschickten Bleizelle viel geringer.

Eine Unters. der Bleizellen, die mit ungesiittigten Lsgg. von Sulfaten des Na, 
Ni, Co, Zn u. M n beschickt waren, ergab, daB auch derartige Zellen reproduzierbar 
sind. Sie geben praktisch dieselben EKK. Fur einige Zeit sind sie konstant, um 
dann abnehmende EKK. aufzuweisen. Nahm man ungesattigte Lsgg. von K-, Li-, 
Mg- und Cd-Sulfat, so ergaben sich auch hier unbefriedigende Bleizellen. DieUn- 
brauchbarkeit dieser Sulfate ist wohl auf die B. von Doppelsalzen mit PbS04 
zuriickzufiihren. Beim K konnte ein Kalium - Bleisulfat nachgewiesen werden. 
(Jotirn. Americ. Chem. Soc. 42. 676—89. Apiil 1920. [13/12. 1919.] Chem. Lab. d. 
Univ. Ohio.) J- M e y e e .

A. E. K oehler, Eine neue 0,1-n. Kalomelelektrode. Die KonBtanz einer 0,1 -n. 
KCl-Kalomelelektrode laBt zu wiinschen ubrig, wenn sie uber eine gesattigte 
KCl-Lsg. mit einer anderen Elektrode geschaltet wird. Um die storenden Yer- 
mischungen der 0,1-n. und der gesattigten KCl-Lsgg. zu yerhindem, spiilt Yf. nach 
Bedarf mit Hilfe von drei passend angebrachten Dreiweghahnen die yerbindenden 
Bohrstiicke mit 0,1-n. oder mit gesattigter KCl-Lsg. aus. Die so erzielte Konstanz 
der Messungen ist recht erheblich. (Journ. Biol. Chem. 41. 619—20. April. [1/3.] 
Lab. f. Agrikultur. Univ. Wisconsin, Madison.) J . M e y e e .

P. "Walden, Uter den Zusammenhang ztcischen elektrólytischer Dissoziation und 
Dielektrizitatskonstante dtr Sohenzien. (Dissoziationkcwstanten der Salze in nicht- 
icćisserigtn Sólvtnzien.) Nach friiheren Unterss. von W a l d e n  (Ztschr. f. pbysik. 
Ch. 54. 22S; C. 1906. I. 536) gilt fur Lsgg. des Tetraathylammoniumjodids bei

3 .—
gleichem Dissoziationsgrade in den yerschiedenen Solvenzien die Beziehung iy v  =  
konst., wenn £ die DE. des Losungsmiltels u. v die Verdiinnung der Lsg. ist. Es 
wird an zahlreichen Beispielen aus der Literatur gezeigt, daB diese Beziehung 
allgemein gilt. Das Materiał wird in drei Gruppen eingeteilt, dereń Dissoziations- 
grade a =  0,50, 0,66—0,68 u. 0,85—0,87 sind. Die Yerdunnungen anderten sich

3 ,—
in sehr weitem Umfange. Fiir die erste Gruppe ergab sich die Konstantę £ yv  
im Mittel zu S0, fur die zweite Gruppe zu 130 und fur die letzte Gruppe zu 260. 
In allen Losnngsmitteln wurden die entsprechenden OSTWALDschen Dissoziations- 
konstanten K 0 =  a*/(1— a) u bereebnet, aus der sich durch Yereinigung mit der

3 .-----
yorhergehenden Beziehung die Gleichung £ / y K a —  konst fiir ein gegebenes a er- 
gibt. Daraus folgt die OSTWALDsche Konstantę S 0 =  konst -£3. Fiir unendliche 
Verdiinnung wurde KQ =  {0,0054•£)3 gefunden. Mit Hilfe dieser Gleichung laBt 
sich fur die typischen starken Elektrolyte in jedem Losungsmittel die der voll- 
stiindigeń Dissoziation entsprechende Dissoziationskonstante angenahert yoraus- 
berechnen. Fiir ein und dasselbe Salz kaDn die Dissoziationskonstante zwischen 
0,14 u. 0,0000017 schwanken. Die Abweichungen der OSTWALDschen Dissoziations- 
konstanten in einem gegebenen Losungsmittel yom Massenwirkungsgesetz mit zu- 
nehmender Dissoziation sind angenahert propoitional dem undissoziierten Anteil 
(1— a) des Salzes. Fiir yerschiedene a-Werte ist also K '0 : l i ”a —  (1 — a' ) : (1— a") 
oder jfiT0 / (1 — a) =  konst. =  K y. Obertragt man diese Beziehung auf yerschiedene
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Losungsmittel, so folgt £ / ( / =  konst. =  78. (Ztscbr. f. phyaik. Ch. 9 4 . 263—94. 
27/4. 1920. [27/9. 1919.] Riga, Polytechnikum.) J. M e y e r .

A. DauYillier, Spclctromtłrische Untersuchungen iiber X-Strahlen. (Vgl. C. r. 
d. 1’Acad. des scienees 1 6 9 . 788; C. 1 9 2 0 . I. 446.) Unterss. der Spektren von 
Rontgenstrahlen in ihrer Abhangigkeit von der Form der Entladungarohren u. der 
Entladung selbst. [Ann. des Physiąue [9] 13. 49—134. MUrz-April.) J. M e t e k .

J. A. Anderson, Spektren von Explosionen. Mit Hilfe der im folgenden an- 
gegebenen Methode kann man kontinuierliche Spektra eThalten, die sich iiber das 
ganze sichtbare Gebiet bis weit iiber das Ultraviolett erstrecken. Ein Glasplatien- . 
kondensator von 0,4 Mikrofarad wird durch einen Umformer von 25000 Yolt auf- 
geladen. Die Entladung erfolgt durch eine Funkenstreeke von 2 em, mit der ein 
Draht von 5 cm Lange und 2 mg Gewicht in Serie gesehaltet ist. Bei der Ent
ladung esplodiert der Draht unter Erzeugung eines ausgezeichneten Spektrums, 
das pbotographisch. festgebalten werden kann. Die Dauer der E.tplosion ist unge- 
fahr 10“ 5 Sekunden, und 10 Explosionen geniigen, um ein geniigend esponiertes 
Spektrum der Gegend X =  4000 zu liefern. Mit einem Quarzspektrographen erhalt 
man durch Aufnahme von 10 Eiplosionen die Gegend X =  2300 u. mit 1—2 Ex- 
plosionen die Gegend X =  3500. Am besten eignet sich Nickeldraht, etwas 
schwacbere Spektra liefert Eisen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6 . 42 
bis 43. Jan. 1920. [2/12. 1919.] Washington, Mount Wilson Obserratorium, C a r-  

n e g ie  Inst.) J. Me y e r .

B. A norganische Chemie.
Stefano P a g lia n i, U Itr die KcmpressibUUat und Yiscositiit des Wassos und 

scintr Lósungm und uber seine Polymerisation. Die Ergebnisse der ausgefuhrten 
Meesungen lassen sich mit der alten Bypothese von G r a h a m  iiber den Zustand 
eines Gases in Lsg. erklaren, namlieh durch die Annahme, daB das Gas selbst ver- 
fiiissigt ist. So erklart sich die Zunahme der Yiscositat, die durch Lsg. eines 
Gases in W. hervorgebracht -wird, dadurch, daB das yerfliissigte Gas eine betracht- 
liche Yiscositat besitzt. Die Erscheinung des Viscositatsmaximums, welche Lsgg 
von NBS bei 0° zeigen, und die aueh an anderen Gaslsgg. bei anderen Tempp. 
gezeigt werden kann, liiBt sich aus der B. kompleser Molekiile (Ammomumhydrosyd) 
ebenso wie fiir die Alkoholmischungen erklaren. Ebenso die Abnahme der Yis
cositat mit steigender Temp. wie bei anderen L 3gg. Schliefilich liiBt sich mit 
Bilfe der Hypothese von der Polymerisation des H ,0  der groBte Teil der Tatsachen 
erklaren, die das W. u. seine Lsgg. in bezug auf Kompressibilitat und Yiscositat 
darbieten. (Gazz. chim. ital. 5 0 . I. 1S6—94. Marz. Bom, Associazione Italiana di 
Chimica Generale e Applicata.) P o s n e r .

H arry  A. Curtis, Die Aktirierung von Wassersto/fsuperoxyd durch Licht. Ge- 
wisse Farbstoffe, wie Anilingriin und Fuchsin, werden weder durch Licht allein, 
noch durch HsOs allein, wohl aber rasch durch beide zusammen gebleieht. Wss. 
Lsgg. dieser Farbstoffe mit 3°/oig. HaOs wurden in einer Quarzglasflasche der Be- 
lichtung durch eine Queeksilberlampe ausgesetzt. Die bleichende Wrkg. wurde 
colorimetrisch festgestellt u. in ihrer Abhangigkeit von der Belichtung in Kurven- 
form wiedergegeben. Vor allem wirksam ist Lieht kurzer Wellenlange. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 2 . 720—24. April. [21/1.] Evanston, Illinois.) J. Me y e r .

M as T rantz und F ried rich  A ngnst H englein, Die Konstctnz der elektrischen 
Leitfahigkeit bei cliemischcn Yorgangen in  Gasen. Die Bk. 2 NO -f- Cls =̂= 2NOCI 
ist eine eehte Gasrk. Die Eeaktionsgeschwindigkeit ist von GefaBmaterial u. -form, 
sowie rauhen Glasflachen unabliangig. Auch Graphit und Paraffin iiben auf die 
Bk. keine Wrkg. aus. Die von T r a u t z  und W a c h e k h e im  (Ztschr. f. anorg. u.

20 *
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a lig. Ch. 97. 241; C. 1916- II. 1109; W achenheim , Diss. Leipzig 1916) gefundenen 
Geschwindigkeitskonatauten konnten Yff. bestiitigen. — Vff. beschreiben einen App. 
zur Unters. von Gasrkk auf B. von Elektrizitatstragern in den Gasen durch 
Messung dea Stromdurchgangs in einem Zylinderkondensator. Bei der Ek. 
2NO -}- Cl, — 2N0C1 konnte keine B. von Elektrizitatstragern durch den chem, 
Umsatz festgestellt werden. Das Eeaktionsgemiseh leitete den Strom nicht mehr 
al8 die reinen Gase oder ein Gemiseh von Cl2 und Ns. Die Angabe von P i n k u s  
(Journ. de Chim. phys. 1917. Vgl. Helv. chim. Acta 1. 141; C. 1919. I. 898), da8 
sieli bei dieser Ek. bei Clj-UbersehuB Elektrizitatstrager bilden, konnte nicht be- 
statigt werden. Ebensowenig bilden sieh diese bei den Bkk. 2 N 0 - \ -  Br2 2 N 0 B r ,  
2N Ó  +  O, =  2 NO,, 2 N B r  +  Cl, ^  2 ROI +  Br, und CL +  Ą  2 ROI. 
Bei manometrischen Verss. mit den Gasmischungen ROI -J- Olt , R B r  -)- Br, und 
H J  -f- J ,  konnten keine Anzeicben einer B. von Wasserstofftrihalogeniden nach- 
gewiesen werden. Bei chemischen Bkk. zwischen Gasen werden, aueh bei groBer 
Warmetonung, keine freien Elektronen abgespalten. Zur Eeaktionsfahigkeit ist 
also eine teilweise Zertrummerung der Atome unćer Abspaltung freier Elektronen 
nicht erforderlich. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 110. 37—89. 29/4. 1920: [11/12. 
1919.] Heidelberg, Chem. Univ.-Lab.) G k o s c h u f f .

A lfred Stock, Das Verhalten der Nićhtmetallhydride gegenuber Chlor. (Unter 
Mitarbeit von E o b ert W intgen.) Cl wirkt auf alle Nićhtmetallhydride ein, auf 
die meisten mit iiuBerster Heftiglceit schon bei gewohnlicher und auch noeh bei 
weit niedrigerer Temp.; bei CH4 bedarf es besonderer Energiezufiihrung. Nur fiinf 
Nichtmetalle liefem bei Zimmertemp. existenzfahige teilchlorierte Hydride: B2H5C1; 
CHjCl, CH..C1,, CHC13; NH2C1 (NHCL?); OHCl; SiH,Cl, SiH2Cl,, SiHCl8. Von 
diesen sind die Verbb. des B, N und O sebr unbestSndig, die Chlormonosilane 
zersetzlieher ais die Chlormethane. Das Maiimum der Bestiindigkeit liegt beim C. 
Voin C aus nimmt die Stabilitat der teilchlorierten Hydride nach allen Seiten im 
periodischen System ab: die Verbb. neigen mehr oder minder stark dazu, sich in 
reine Hydride und reine Chloride zu verwandeln (z. B. B Ą C l in BaHs und BC1S). 
In  der N-Gruppe (N, P, As, Sb) liefern die mit steigendem At.-Gew. immer unbe- 
standiger werdendea chlorierten Hydride, durch sofortige Ek. mit den Ausgangs- 
hydriden oder durch Weiterreagieren ihrer eigenen Umwandlungsprodd. unter- 
einander, unter HCl-Entw. H-armere, kondensierte Hydride (N2H ,, P 2H4; z. B. 
NHSC1 -j- KH3 =  N3H4 -j- HC1) oder die freien Eiemente:

(z. B. AsClj +  AsHs =  2 As +  3HC1).
Die ersteren verwandeln sich teilweise in noch H-armere, feste Hydride (PlaH6, 

PgHj, AsH?). Bei den Elemeuten der O-Gruppe besteht die Fahigkeit zur B. eines 
chlorierten Hydrids nur bei'dem Sauerstoff (OHCi). DieVerb. liiBt das Bestreben, 
in Hydrid und Chlorid uberzugehen, noch erkenuen (2 OHCl ==> HO, -f- OCL); 
charakteristischer ist ihr Zerfall in HC1 u. freien O. Dieseui Zerfall entsprechend, 
fiihrt bei den iibrigen Hydriden der O-Gruppe die Einw. des Cl aussćhlieBlich zur
B. der freien Eiemente S, Se, Te. (Ber. Dtsch. Chem; Ges. 53- 837—42. 15/5. [1/4.]
Kaiser WlLHELM-Inst. f. Chem.) W e g e .

A rth u r A. Noyes und Duncan A. Mac Innes, Die Ionisation und Aktiuitat 
stark ionisierter Ełektrolyte. (Proc. National Aead. Sc. Washington 6 . 18—24. —
C. 1920. HI. 3.) J. M e y e r .

Zasam m enstelltm g moderner Aluminiumlegierungen. Zus., Name, Yerwendung, 
Eigenschaften, Literaturangabe werden tabellarisch zusammengestellt. (Ztschr. f. 
Metali kunde 12. 98—101. 15/3.) G k o s c h u f f .

N ils Larsson, U ber grunt Doppelsalze von Chromchloriden. Vf. besehreibt 
rersehiedene Doppelsalze des Chromchlorids; in ihnen muB der Dichlorchrom-, bezw. 
der Monochlorchromkomples enthalten sein, und die hinzugekommenen Anionen
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konnen nicht in direkter Verb. mit dem Cl-Atom atehen. Die Dicblorchromyerbb. 
entsprechen der Formel W e r n e r s  (Ber. .Dtsch. Chem. Ges. 34 . 15 8 9 ; C. 1901. II. 
168); analog wiirde die Formel eines Deriyats des Monochlorchromkomplexes [MeCl- 
ClCrfHjOyClj aein. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 110. 153-65. 12/3. 1920. [27/10. 
1919.] Upsala, Cbem. Univ.-Lab.) J u n g .

E rnesto  Pnxe ddn, Uber die photochemisćhe Diasoziafion des JEisenćhlorids. Vf. 
untersucht die Reduktion von sublimiertem FeCls in wapaerfreiem A. am Sonnen- 
licht. In verd. Lsg. scheidet sich trotz der Abweaenheit von W. sebr scbnell 
FeCl,,2HjO ab. Das abgegebene Cl reagiert aofort mit dem A., walirscbeinlich 
unter B. von Di- und Trichloriithylather. Nebenher entsteben aber ansobeinend 
Aldehyde, die sich teilweise polymeriaieren. In konz. Lsg. acheidet aicli eine 
braune, organiscbe, Fe-haltige Substanz ab, die noch nicht aufgekliirt werden 
konnte. (Gazz. chim. ital. 5 0 . I. 154—61. Marz. Cagliari, Inst. f. allg. Ch.) P o s n e r .

H enry  S. Baw don, InterJcrystallinischer Bruch von Blei. Unter Umstanden 
kann Pb derart briichig werden, daJB es zwiechen den Fingem zu einem Pulver 
verrieben werden kann. Nach Beschreibung dieaer Art der Yeranderung des Pb 
an Hand von Schliffbildern und Besprechung der Arbeiten von H e l l e r  (Ztachr. 
f. physik. C h. 8 9 . 7 6 1 ; C. 19 1 5 . II. 587) und C r e i g h t o n  uber die Allotropie des 
Pb werden die Ergebnisae eigener Verss. mitgeteilt und erortert. Die meisten der 
im Pb yorkommenden Verunreinigungen sind unl. in dem Metali. Sn, Sb, u. Ag 
sind im geschmolzenen Zustand yollstandig miachbar, aber mit Ausnabme des Sn 
fast unl. im festen Zuatand, finden sich daber zwisehen den Kornern dea metalliachen 
Pb vor. Das von H e l l e r  beschriebene sogenannte a l lo tro p is c h e  o d er g ra n e  
B le i atellt nur einen kornigen Zustand der gewohnliehen Form des Pb vor. Die 
Kornung wird durch die Einw. des yerwendeten Elektrolyten, beaondera der H N 03, 
auf die interkryatallinischen Yerunreinigungen heryorgerufen. Fur eine Allotropie 
konnten keine Anhaltspunkte gefunden werden. Der Angriff des interkrystalliniachen 
Metalls im hochgradigen Pb durch Lsgg. von neutralem Bleiacetat ist sehr wahr- 
scheinlich teilweise auf den Unterschied im elek tT o ly tischen  Losungspotential- 
zwisehen der amorphen interkryatallinischen M. und dem Metali im Innern, ver- 
starkt durch die Wrkg. der geringen interkryatallinischen Yerunreinigungen, zu* 
riiekzufuhren. Die Anderungen in der D. konnten auch auf eine gleichzeitig statt- 
findende Oxydation zuriickzufuhren aein. Der Grad der sogenannten allotropischen 
Umwandlung ist hauptsachlich abhangig von der Eeinheit dea Pb und der Aciditat 
des Elektrolyten, der auf daa Metali zur Einw. kommt (vgl. auch T h i e l ,  Ber. 
Dtsch. Cbem. Ges. 5 3 . 1052ff.; C. 1 9 2 0 . III. 177). (Mining and Metallurgy 1 9 2 0 . 
Nr. 158. Abscbn. f .  1— 16. Febr. Washington, Bureau of Standard*.) DlTZ.

Snmner B. F ra n k  und Jam es R. W ithrow , Elektroendosmose und Darstellwng 
fester AlkaUamalgame. Nach einer Beschreibung der Shepbardzelle (Journ. Phy- 
sical Chem. 7. 29; C. 1 9 0 3 . I. 435) wird gezeigt, daB sich dieaelbe zur Demon- 
stration der Elektroendosmose eignet. Man liiBt eine porose Tonzelle von der 
GroBe 40-80 mm einen cm oder weniger in eine gesattigte KsP04-Lsg. ęintauchen 
die sich in einem Becherglas befindet. In der Tonzelle befindet aich eine 5 mm 
Łohe Hg-Schicht ais Kathode. Die Spannung betragt 20—25 Volt. Nach ungefahr 
1 Stde. steht die Salzlsg. uber dem Hg. Im AnsehluB daran wird noch einmal die 
elektrolytiache Darat. von K-, Sr- und Ca-Amalgam mittela der Shephardzelle (vgl.
G. Mc P. S m i th  und W i t h r o w ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 2 9 . 321; C. 19 0 7 . I. 
1773) beschrieben. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 2 . 671—75. April 1920. [1/12.
1919.] Lab. f. techn. Chemie) Univ. Ohio.) J- M e y e r .

F ran k  L. A ntisell, Beziehungen swischen\'den physikalischen und cTiemischen 
Eigensćliaften des Kupfers. (Ygl. Metal Ind. [New York] 18. 71; C. 1 9 2 0 . III. 5.) 
Ea wird ferner der EinfluB dea Glubens dea Cu auf gewisse physikalische Eigen-
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sohafcen bespro^ben. (Mining and Metaliurg. 1920. Kr. 157. Abscbnitt 2. 1—5. 
Jaauar.) D i t z .

Ciara di Capua, Die Lcgierungen von Gold und Silicium. An der Hand des 
F-Diagratnms wird gezeigt, daSS sich Aa und Si im fl. Zustande in jedem Ver- 
haltnis miscben, keine Verbb. liefern und im festen Zustande yollig umniscbbar 
siud. D;u Diagramm ergibt ein Eutektikum bei 94% Au und 370°. Bemerkens- 
wert ist die starkę Emiedrigung des F. des Au. 6—7°/0 Si erniedrigen den F. um 
ca. 800°. An Mikrophotogrammen wird ■ die Struktur der eutektischen Mischung 
gezeigt. (Gazz. ebim. ital. 50. I. 207—11. Marz 1920. [Sept. 1919.] Florenz, Istituto 
di Studi Superiori.) P o s n e r .

C. M ineralogische und geologische C hem ie.
M as Born und Elisabath. B orm ann, Zur Gittertheorie der Zinkblcnde. (Ann. 

der Physik [4] 62. 218. — C. 1920. I. 453.) J. M e y e r .
H einrich  Yogel, Betrachłungen iiber den Aufbau des Rheinischen Schicfer- 

gebirgss unter besonderer B  eriicksichtigimg eines den Hunsruck und den Westerwald 
spieflioinklig ąaerendm Gebirgsstreifens, sowie der darin auftrełenden Erzlagerstiitten. 
Vf. besebreibt geologiseh Gebirgsaufbau und Erzlagerstiitten. (Metali u. Erz 17. 
185-92. 22/4. 212—20. 8/5. Bonn.) G k o s c h u f f .

J . V olney Lewis, Chromerzlager in  Nordcarolina. Die bekannten Vorkommen 
sind niebt bedeutend, aucb sind keine Erzreseryen yorbanden. Es werden die 
Geologie der Erzlager, die Produktionsyerhaltnisse u. die Zus. der Erze besproeben. 
Icn Bedarfsfalle konnte die Produktion an Chromit in Nordcarolina auf einige 
100 Jjiibrlieb gebraeht werden. (Engin. Mining Journ. 1 0 9 . 1112—14. 15/5.) D i t z .

H. A. W heeler, Basche Bildung von Bleierz. Der Joplinblei- und Zink- 
distrikt im siidwestlicben Missouri, der etwa 60 Jabre alt ist und zablreicbe vor 
1—50 Jabren yerlassene Gruben bssitzt, zeigt, daB das Po u. Zn sich derzeit in 
einem aktiven Zustand der Lsg. und neuerlicben Ausfallung befinden, obwobl die 
bei den Metalle dort yornehmlich in sulfidischer Form yorkommen. Die Gruben- 
wasser der alteren, zum Teil yerlassenen Gebiete des Distriktes sind biiufig so 
sauer, hauptsachlich infolge der Oiydatioa von mit yorkommendem Pyrit, daB es 
notig ist, b51zerne Rohren und Pumpen anzuwenden. In der Missiongrube wurden 
im Jabre 1916 die zwei Jabre yorber dort zuriiekgelassenen Werkzeuge mit 
Krystallen yon Bleiglanz (0,5—12,7 mm), im Gemiseb mit Limonit, durch Oxydation 
des Fe entstanden, aufgefunden. (Mining and Metallurgy 1 9 2 0 . Kr. 158. Abscbn. 25. 
1—4. Febr.) ■ D i t z .

D avid W hite, iragen iiber die Entstehungsbedingungen bei der Untersuehung 
neuer Óiregionen. Auf Grund der geologiseben Verhaltnisse bekannter Vorkommen 
von Erdol in Nordamerika werden die Entstebungsbedingungen auf Grundlage der 
organogenen B. des Erdols erortert, wobei aucb die mogliebe Mitwirkung von Salz 
diskutiert wird. Die Abwesenbeit yon Salz beeinfluBt niebt die kiinstliebe Er- 
zeugung yon Ol durch Dest. yon Sebiefer. (Mining and Metallurgy 1920. Kr. 158. 
Abscbn. 21. 1—20. Febr.) D i t z .

B ailey  W illis, Geologische Destillation von Erdol. Die Auscbauungen von 
PeCKHAM iiber die Entstebung des Erdols, besonders jenes der pennsylyaniscben 
Felder, ferner die yon W h i t e  u . a. iiber die Beziehungen zwiseben Kohle und 
Erdol werden an Hand der geologischen Verbaltnisse der Olfelder der Appa- 
lacbinan Proyinz diskutiert. (Mining and Metallurgy 1920. Nr. 157. Abscbn. 10.
1—7. Jan.) . D i t z .

A rth u r K napp, Klassifikatton vom Standpunkt der Erdolbohruny. Es werden
die Facbausdriicke hart u. weich, sandig, dunkel u. liebt usw., sowie die ver-
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schiedenen Gestcine u. ihre Abarten, Tone, Saude, Schiefer, Felsen ctc. erortert, 
(Mining and Metallurgy 1920. Nr. 158. Abschn. 26. 1—6. Febr.) D i t z .

A. C. V eatch, Die Erdoląuellen Grofibritanniens. Es werden die Ergebnisse 
der in den letzten Jabren vorgenommenen Bohrungen auf Erdol und die Zukunfts- 
aussichten fiir die Erdolproduktion in England u. Schottland besproehen. (Mining 
and Metallurgy 1920. Nr. 157. Abschn. 3. 1—4. Jan.) D i tz .

L. C. Glenn, Ólfelder von Kentucky und Tennessee. Angaben iiber das V. u. 
die Produktion von Erdol in Tennessee u. Kentucky, niihere Bespreeliung der 
Geologie der Ólfelder von Kentucky, der Beziehungen der Strukturyerhaltnisse zum 
Ólvorkommen u. der Zukunftsmoglichkeiten in diesem Erdolgebiet. (Mining and 
Metallurgy 1920. Nr. 157. Abscbn. 5. 1—12. Jan.) D i tz .

M ortim er A. Sears, Ólfelder von Kentucky und Tennessee. Ergauzende Mit- 
teilungen zu der Ablrandlung von L. C. G l e n n  (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers
1920. Nr. 157. Abschn. 5, vorst. Ref.) unter Hinweis auf eine Veroffentlichung des 
Vfs. im Oil and G a s Journal y. 21/5. 1917. (Mining and Metallurgy 1920. Nr. 159. 
Abschn. 2. 18—19. Miirz.) D i tz .

B osw ell H. Johnson und S tirlin g  H untley, Eine Ubersicht iiber das Penn- 
sylvania-Neu> York-Ólfeld. Angaben iiber die Geologie des Olfeids, die Produktion 
an Naturgas und Erdol in den Jahren 1916 und 1917, die Betriebskosten und 
die Zukunftsaussichten. (Mining and Metallurgy 1920. Nr. 158. Abschn. 23.
1—4. Febr.) D i tz .

0. W. Freem an, Ólfelder in Zentralmontana. Die Geologie der Region um 
Lewistown laBt erwarten, daB dort bedeutende Óląuellen bald erschlossen werden 
diirften. Es wird darauf hingewiesen, daB die Entdeckung von 01 in Montana 
ausschlieBlich der geologfschen Forschung zuzuschreiben ist. (E ng in . Mining Journ. 
109. 936—38. 17/4.) D i t z .

A. G. L eonard , Aussichten der Ol- und Gasgeioinnung in Norddakota. An 
Hand der geologischen Verhaltnisse u. der Bohrungsergebnisse werden die Aus
sichten fiir die Gewinnung von Erdol- u. -gas in den dortigen Óldistrikten erortert. 
(Engin. Mining Journ. 109. 1077—78. 8/5.) D i t z .

W arren  Du P re Sm ith, Petroleum au f den Philippinen. Mitteilungen iiber 
das V. von Erdol, Erdgas, Schiefer u. Bitumen auf den Philippinen u. die physi- 
kalischen u. chemischen Eigenschaften des dortigen Erdols. (Mining and Me
tallurgy 1920. Nr. 158. Abschn. 6. 1—8. Febr.) D itz .

J. Marcusson, Beziehungen zwischen Erdol und Steinlcohle. (Vgl. Chem.-Ztg. 
42. 437; C. 1918. II. 9S6.) Die Zus. der Hauptmasse der Kobie war bis vor 
kurzem nocli vollig unbekannt. Die Asphaltenc und ahnliche Umwandlungsprodd. 
des Erdols zeigen nach Vf. (Ztschr. f  angew. Ch. 31. 113; C. 1918. II. 571) in 
ihrem Verhalten gegen chemische Agenzien gro Be Ahnlichkeit mit der Steinkohle; 
den Aspbaltenen ahnliche Verbb., die sich in einigen Naturasphalten zeigen, sind 
die Carbene und Carboide. Diese drei Umwandlungsstufen des Erdols, sowie eine 
Steinkohle sind hinsichtlich ihres chemischen Yerhaltens gegeniiber verschiedenen 
Reagenzien eingehend gepriift worden, wozu auf das Original yerwiesen werden 
muB. Es folgt daraus fiir den chemischen Aufbau der Steinkohle, daB sie neben 
Aschenbestandteilen, geringen Mengen von N-Verbb., Alkoholen, Sauren, KW-stofFen 
in der Hauptsache polycyclische gesattigte O- und S-Verbb. enthalt, dereń O oder
S sich in Bruckenbindung vorfindet. Ahnliche Atomgruppierung besitzen nach 
Vf. (Ztschr. f. angew. Ch. 29. 346; C. 1916. II. 777) die aus Erdol entstehenden 
Asphaltene. Das V. von Erdol-KW-sto£fen in der Steinkohle u. die nahe chemische 
Verwandtschaft der Steinkohle mit den aus Erdol entstehenden Asphaltstoffen ist 
ungezwungen zu erklaren, ohne daB ein genetischer Zusammenhang zwischen Kohle
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u. Erdol angenommen werden muBte. (Mitt. K. Materialprufgs.-Amt GroB-Lichter- 
felde 37. 27—33. Abt. f. Olpriifung.) RtlHLE.

D. Organische Chemie.
M arcel Delepine und Lucien V ille, Uber das Bromchlorid; seine Yerbindung 

mit Athylen. DieVff. haben die Angaben yon J a m e s  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 26. 
380) und S im p so n  (Buli. Soc. Chim. Paris [2] 31. 410) iiber Darst. von Athylen- 
chlorobromid, ClCH2-CHaBr, aua Bromchlorid, erhalten dureh Einleiten yon Chlor 
in ein Gemenge von Brom und verd. HC1, und CjH^ nachgepriift und bestiitigt 
gefunden. Man kann das Verf. auch derart modifizieren, daB man bei 0° eine Lsg. 
von 69,3 g Brom und 30,7 g Cl in 100 g rohem ClCH2-CH3Br herstellt und diese 
mit CjH4 entfarbt; Auabeute an reinem Chlorobromid iiber 70°/o der Theorie. Aus 
diesen Beobachtungen ergibt sich, daB das nach physikochemischen Messungen (ygl. 
L e b e a u ,  Ann, Chim. et Phys. [8] 9. 475; C. 1907. I. 867, und K a r s t e n ,  Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 53. 365; C. 1907. U. 664) nicht existierende Bromchlorid sich 
gegeniiber Athylen wie c;ne wohldefinierte Verb. yerhalt. Nimmt man an, da8 
Bromchlorid eine auBerordentlich stark dissoziierende Yerb. darstellt, so muB der 
geringe wirklich yorhandene Bruchteil desselben zum CaH4 sogar eine stiirkere 
Affinitiit al3 Cl und Br besitzen. Die B. des Athylenchlorobromids kann nicht 
durcli die Hypothese erkliirt werden, daB primar gebildetes Athylenbromid durch 
Cl zers. wiirde; man erhalt auf diesem Wege nur Substitutionsprodd,, wie sie sich 
auch im Nachlauf des rohen Athylenchlorobromids finden. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 170. 1390—92. [7/6.*].) R i c h t e r .

Jo h n  R ead  und M argaret M ary W illiam s, Die Darstellung von Ralo- 
hydrinen. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 111. 240; C. 1918.1. 75.) Bei der Dar
stellung von Athylenbrrmhydrin durch Einleiten von Athylen in k. Bromwasser lieB 
sich die Ausbeute noch steigera, indem man die Konz. des Athylens erhohte. Die 
Mengen Athylenbromhydrin u. Athylendibromid waren 70 und 30%- Bei der Zimt- 
saure bildeten sich Bromhydrin u. Dibromid im Verhaltnis .yon etwa 5 :1 . Durch 
Vorverss. wurde uachgewiesen, daB C h lo rw a sse r  sich Shnlich yerhalt wie B rom 
w asse r (ygl. G o m b e rg , Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 1414). (Journ. Chem. Soc. 
London 117. 359—62. April [15/3.] Sydney, Univ.) S o n n .

P. Falcio la, Einwirhung von Hydrazinhydrat au f die Glycerinester der hoheren 
Fettsauren. I . Vf. hat gefunden, dafi iiberschiissiges Hydrazinhydrat auf die Fette 
yerseifend einwirkt, daB aber bei ungesattigten Fetten auBerdem die ungesattigten 
Fettsauren Łydriert werden. Aus Triolein und Tristearin, sowie aus den Athyl- 
estern der Oleinsaure, Chloroleinsaure und Chlorstearinsaure entsteht bei gewohn- 
licher Temp. das gleiche Stearinsaurehydrazid, Cl;H 35-CO-NH'NH3, Blattchen oder 
Tafeln aus A., F. 114,5—115°. (Gazz. chim. ital. 50. I. 162—65. Marz. Neapel, 
Polytechn. Hoehschule.) P o s n e r .

E rn st P h ilip p i und Ju lie  Hannsch, Bingschliisse bei Polycarbonsauren. I. Mit- 
teilung. Uber das Dianhydrid der Athantetracarbonsaure. Das Anhydrid C6HsOs

OC-CH- CO (3- nebenst. Formel) laBt sich durch 1—2-stdg. Erwarmen
0<^ L _iA^>0 von Athantetracarbonsaure mit der 6-fachen Menge Essig-

OO-CH-CO saureanhydrid auf 70—75° erhalten. Nadeln aus Aceton-
Chlf., 11. in Aceton und Essigester, wl. in Chlf. Verfarbt sich beim Erhitzen bei 
ca. 150° und zers. sich bei hoherer Temp., ohne zu schmelzen. Geht beim Ein- 
dunsten der wss. Lsg. wieder in Athantetracarbonsaure iiber. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 53. 1300—1. 10/7. [2/6.] Wien, II. Chem. Lab. d. Univ.) R i c h t e r .

Ben H. N ico le t und Leonard M. L iddle, Das Vorhomvien ton Azdainsaure 
ais cin Produkt der freiwilligen Zersetzung von Fetten. Azelainsaure ist bekannt 
ais Zersetzungsprod. ungesiittigter Fettsauren mit 18 C-Atomen (Olein-, Linolein-
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u. Linolensaure. Vff. haben gefunden, daB bei der Filtration von Olen mit Fu Ile r- 
erde letztere stark zersetzend auf einen Teil des Oles wirkt, da sich durch Ex- 
traktion der gebrauchten Erde 6—10°/0 Azelainsaure, F. 106°, gewinnen lieBen. 
Auch in ranziger Seife konnten O,50/ 0 nachgewiesen werden. Die Theorie der B. 
der Azelainsaure wird besprochen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 8 . 416—17. Mai 
1916. [13/10. 1915.] Pittsburgh. Me l l o n  Inst. f. teehn. Unterss. d. Univ.) G e im m e .

P riy ad aran jan  E a y  und P u lin  V ihari S arkar, Verbindungen von Ehoda- 
niden gewisser zweiwertiger Metalle mit Hydrasin, Es werden Yerbb. yon Hydrazin 
mit den Rhodaniden von Ni, Co, Zn, Cd und Mn beschrieben. Sie werden dar- 
gestellt durch Hinzufiigen von*ammoniakalischem Hydrazinsulfat zu der Lsg. eines 
Metallsalzes bei Ggw. yon geniigend Ammoniumchlorid. Sie sind alle krystallinisch; 
mit Ausnahme der Ni-Yerb. werden sie durch h. W. unter Abscheidung der ent- 
sprechenden Metallhydroxyde zersetzt. Farbę und Leitfahigkeit beweisen, daB sich 
komplese Ionen gebildet haben. Die Molekularleitfahigkeit ist 210,4, entsprechend
3 Ionen. Die Zus. dieser Verbb. wird durch die allgemeinen Formeln E(SCN), ,2N3H4 
und [E(N2H 4)s]"(SCN)2/ (R =  Ni, Co, Zn, Cd oder .-Mn) wiedergegeben.

Exp e r im c n te lle s . Ni{SCN)2, Yiolettblaues Pulyer. In 100 g W.
losen sich 0,079 (30°). Durch E rh i tz e n  mit yerd. NH,OH oder Sauren zersetzt. — 
Co{SCN),,2 N<,Hy  Fleischfarbenes Pulyer. Zersetzt sich gegen 150° in schwarzes 
Co-Oxyd. L. in yerd. NH4-OH und Siiure. Cd(SCN)i ,2 N tH i. WeiBer krystall. 
Nd. L. in yerd. NH40H  u. Siiuren. — Zn{8G N \, 2 L. in yerd. NH4OH u.
Sauren. — JHn(SGN\, 2 N̂ JET̂  WeiB. Durch k. W. zersetzt. L. in yerd. Sauren, 
wird durch yerd. NH4OH zersetzt. (Journ. Chem. Soc. London 117. 321—23. April 
[3/1.] Calcutta, Chem. Lab. College of Science.) Sonn.

H. G ault und R. W eick, Isomeriefall in der JReihe der aromatisćhcn u-Keton- 
sauren. Bei der Verseifung von Phenylcyanbrcnztraubensiiureathylcster (I.) (ygl. 
B o u g a u l t , C. r. d. TAcad. des Bciences 158. 1424; Journ. Pharm. et Chim. [7]
1 0 . 297; C. 1914. II. 135. 1915. I. 671; B o u g a u l t  u . H e m m e e lż ,  C. r. d. 1’Aead. 
des sciences 1 6 0 . 100; C. 1915. I. 1115) durch 1-stdg. Erhitzen mit 1 Mol. H ,S04 
und uberschiissigem A. auf 140° entsteht neben Phenylbrenztraubensaureester (IV.) 
auch PhmyloxymaUinimid (III.). Da dieses auch aus Phenyloxalessigesteramid (II.)

c8h5.ch- co c6h5.ch- co
CN ĆO.-CĄ CO Ó0S-CSH3
C6H 5.CH-CO ttt c6h 5.ch2-co

— >  III. j  i  — > IV. tr co co +  co, co..csh6
^NH NH’

bei 150° entsteht, kann man den Verlauf der Yerseifung durch obenstehendes 
Schema wiedergeben. Der so erhaltene rohe Phenylbrenztraubensiiureester ist ein 
Gemenge von 2 Stereoisomeren. Durch Abkiihlen auf —15° und Impfen mit dem 
festen Ester vom F. 51—52° (nach H e m m e e l Ć, T h e s e  1917, 45°) kry3tallisiert daraus 
der instabile feste «-Ester yom F. 51—52°, der durch Absaugen yon dem flussigen 
stabilen ^-Ester getrennt werden kann und bei la n g sa m e r  Dest. in diesen an-
scheinend quantitativ iibergeht. Viel langsamer und weniger yollstandig yerliiuft
die Umlagerung bei bloBem Erhitzen auf 150°. Der /?-Ester, Kp.16 149°, farbt wie 
der a-Ester FeCl3 dunkelgriin und liefert mit Disulfit, Semicarbazid und Phenyl- 
hydrazin dieselben Verbb. wie dieser. Dagegen osydiert er sich an der Luft erst 
nach mehreren Tagen. Dasselbe Estergemisch entsteht auch bei direkter Vereste- 
rung der Saure. Im Verlaufe dieser Unterss. haben die Vff. noch eine dritte Modi* 
fikation des Phenylbrenztraubensaureesters gefunden. (C. r. d. lAcad. des sciences 
170. 1392—95. 7/6. [31/5.*].) .Ric h t e r .
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R. Ciusa, Uber einigc Salze von p-, o- und m-chinoider Struktur. Die p-Nitro- 
phenylhydrazone fiirben sich mit Alkali, besonders in alkob. Lsg. intensiv violett. 
Bei Zusatz von W. oder Saure wird das Hydrazon unyerandert zuriickerhalten. 
Die entsprechenden Salze lassen sich leicht erhalten. Vf. zeigt an der Hand von 
Wiedergaben der Absorptionsspektren, daB die Konstitution der Salze eine andere 
ist, ais die der freien Hydrazone. Untersucht wurden die p-Nitroplienylhydrazone 
des Benzaldeliyds und p-Dimethylaininobcnzaldehyds. Offenbar ist die Struktur der 
Salze nickt nur chinoid, sondern gleichzeitig komples, indem das Metali durch se- 
kundare Valenzen mit dem Eest des Mol. verbunden ist. Auch die Salze des 
p-Nitrophenylhydrazons der BenzalbrenztraubensaurS und der Benzoylglyoxalsaure 
wurden hergestellt. Die Monoalkalisalze sind oraugerot, bezw. gelb, die Dialkali- 
salze violett. Auch die o-Nitrophenylhydrazone losen sich in alkoh. oder besser 
acetonischem Alkali mit blauer Farbę. Das Benzaldehyd-o-nitrophenylhydrazonsalz 
konnte nicht krystallisiert erhalten werden, wohl aber das Dikaliumsalz des Ben- 
zoylglyoxalsaurc-o-nitrophenylhydrazons. Die Absorptionsspektren zeigen, daB auch 
hier fur die Salze ehinoide Struktur angenommen werden muB. Das Benzoplienon- 
m-phenylhydrazon liefert in A. mit KOH kein Salz, zeigt aber in Aceton bei Zusatz 
von alkoh. KOH G riin fa rb u n g  u n d  Anderuug des A b B orp tionsspek trum s. Man 
wird also auch hier fur die Salze m-chinoide Struktur annehmen mussen. Kry- 
stallisierte Salze konnten jedoch nieht erhalten werden. Die Tendenz zur B. 
m -ch in o id er Salze ist sehr gering.

E sp e r im e n te lle s . Benzaldehyd-p-nitrophenylhydra;on K-Salz, C0H5-C H :N - 
X : C0H4 : N 02K. Dunkelviolette metallglanzende Nadeln, l. in Aceton u. A ., unl. 
in Bzl. und PAe. Entfiirbt sich an feuchter Luft oder in Lsg. bei Zusatz von 
W. — Benzalbrenztraubensaure-p-nitrophenylhydrazon. Di-Na-Salz, (C0H6 • CH : CH) 
Na02C)C : N-N : C6H4: N 02Na. Violette, metallglanzende Nadeln. — Benzalbrens- 
traubensaure-o-nitroplienylhydrason,(C0H6-CH : CH)(HOsC)C: N*NH*C8H 4-N 02. Gold- 
gelbe Tafelu, F. 194—197° unter Zers. — Mono-Na-Salz. Schokoladenbraune Nadeln. 
Die rotbraune Lsg. in Aceton farbt sich mit alkoh. NaOH dunkel. — Benzalbrenz- 
traubensaure-m-nitrophenylhydrazon. 5,6tlichgelbe Nadeln, F. 186°. — Mono-Na-Salz. 
Scharlaehrote Nadeln, wl. in Aceton. Die orangefarbene Lsg. in Aceton wird mit 
alkoh. KOH rotbraun. — p-Nitrophenylhydrazon des Benzoylglyoxalsaureathylesters. 
(Im Original steht irrtiimlich Benęoylameisensaureathylester. d. Ref.), Cn H150 6Ns =  
N 0 2>C0H4.NH*N: CfCO-CgHsKCO^GjHj). Aus Benzoylessigester in alkal. Lsg., u. 
diazotiertem p.-Nitranilin unter Kiihlung. Goldgelbe Krystalle aus A. 4- Eg., 
F. 118°. Die alkoh. Lsg. farbt sich mit KOH yiolett. Die Lsg. in sd. A. gibt mit 
KOH das Di-K-Salz des Benzoylglyoxalsaure-p-nitroplwnylhydrazons, K 02N : C„H4: 
N -N : C(CO*C9H 6)(CO,K). Goldglanzende, griine Krystalle. Liefert mit viel W. 
unter Entfarbung das Mono-K-Salz, N 0 2-CeH 4*NH*N : C(CO ■ C6H6)(C0sK). Gelbe 
Nadeln, wl. in k. W. Die Lsgg. farben sich bei Zusatz von Alkalicarbonat beim 
Erwarmen allmahlich yiolett und entfarben sich beim Erkalten wieder. Das freie 
Benzoylglyoialsaure-p-nitrophenylhydrazon, CuHnOjNj, bildet gelbe Nadeln aus 
Eg., F. 210° unter Zers. Liefert im Yakuum bei 210° Benzoylformaldehyd- 
p-nitrophenylhydrazon, C14Hu O,N3 =  N 0 2-C6H4-NH*N : CH-CO*C0H5. Dunkel- 
gelbe Schuppen aus A. und Xylol, F. 200°. — Farbt sich mit alkoh. KOH rot- 
yiolett. — o-Nitrophenylhydrazon des Benzoylglyoxahaureathylesters, c 17h 16o 6n s. 
Analog dargestellt. Goldgelbe Nadeln aus A., F. 150°. — Benzoylglyoxalsdure- 
o-nitrophenylhydrason, CI6Hn 0 5N3. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 180“ unter Zers. 
Farbt Bich mit Alkali dunkelrot. — Di-K-Salz. Bronzeglanzende, blaue Tafeln, unl. 
in Aceton, wl. in A. Liefert an feuchter Luft mit C02 das Mono-K-Salz. Gelbe 
Nadeln aus W. oder A. — Benzoylformaldehyd-o-nitrophenylhydrazon. (Im Original 
steht irrtumlich Benzoylameisensaure. D. Ref.), CI4Hu OsNs. Goldgelbe Nadeln aus
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A., F. 145°. — m-Nitroplienylhydrazon des Benzoylglyoxalsaureathylesters, C17H 16OsN5. 
Orangegelbe Krystalle aus Bzl. -)- Lg. oder aus A., F. 104°. Farbt Bich mit alkoh. 
KOH intensiy rot. — Benzoylglyoxalsau,re-m-nitrophenylhydrazon, C15Hu 0 6N3. Gelbe 
Nadeln aus Eg., F. 197°. — Mono-K-Salz. BlaBgelbe Nadeln aus W., wl. in k. W. 
Farbt sich mit Alkali in der Warnie rot. — Benzoylformaldehyd-m-nitrojihenyl- 
hydrazon, Cu Hn OsNa. Gelbe Nadeln au3 Bzl. -f- L g ., F. 140°. Fiirbt sieli mit
alkoh. KOH dunkelrot. (Gazz. chim. ital. 5 0 .  I. 194—207. Marz. Bologna, Univ.) Po.

E. Puxeddu, Polymerisation in aiherischer Losung mit Hilfe von Eisenćhlorid. 
Uber das siebente Polymere des Anethols. Vf. hat das schon friiher (Gazz. cliim. 
ital. 4 6 . II. 169; C. 1916. II. 1146; erwiihnte Polymere des Anethols, das aus Ane- 
tliol in A. mit sublimiertem FeCls entsteht, naher untersuclit. Dasselbe liefert bei 
der Dest. im Vakuum wiederum ein neues Polymeres des Anethols. Die Polymeren

^r>Qjg__OH-Alk des Anethols CH30 • C6H4 ■ CH : CH- CHa haben walirscliein-
i i lich nebenstehende Tetrametliyleustruktur. Diese Formel

Ar-CH—CH-Alk liiBt 11 Stereoisomere voraussetzen. AuBerdem hat Vf. noch
einige Homologe des Anethols, das p-Butenyl- u. das p-lsopentenylanisol untersuclit.

E sp e r im e n te lle s . Polymeres Anethol. Aus Anethol in A. mit FeCls. Farb- 
loser, amorpherNd., unl. in A. Liefert bei der Dest. im Vakuum ais Fraktion vom 
Kp. 260° ein weiteres polymeres Anethol, (C^HuO^. Prismatisehe Nadeln, F. 132°, 
wl. iu A. — p-Butenylanisol, CHsO-C6Hi.CH : CH-CH2-CH3. Aus Anisaldehyd, 
Buttersaureanliydrid und Natriumbutyrat bei 275° (8 Stdn.). Kp. 245—248°. Bei 
der Polymerisation mit FeCl3 in A. wurde nur ein oliges Prod. erhalten. — x>-Iso- 
pentenylanisol, CHjO-CgH^-CH : CH*(CH3)S. Analog au3 Anisaldehyd, Isovalerian- 
siiureanhydrid und isoyaleriansaurem Na. Farblose Fi., Kp. 248—252°, 1. in A. u. 
A. nD =  1,54. — Dibromid. Nadeln aus PAe., F. 93—95°. Liefert bei der Poly
merisation ein gummiartiges Prod. (Gazz. cliim. ital. 5 0 . I. 149—54. Marz. Cagliari, 
Inst. f. allgem. Chemie.) P o s k e r .

Eflsio M ameli, E varisto  G am betta und Gaido E im ini, Jodierung der Plien- 
oxyessigsauren. I. Yf. hat die Jodierung der Phenosyessigsauren naeh verschie- 
denen Methoden yersucht. Die besten Ergebnisse wurden bei der Einw. von J  bei 
Ggw. von Jodsiiure erhalten. Das J  tritt in p-Stellung zur Oxyessigsauregruppe 
oder, wenn die p-Stellung besetzt ist, in o-Stellung. Bei der Guajacoxyes3igsiiure 
tritt das J  in p-Stellung zur OCH8-Gruppe.

E x p e rim e n fe lle s . Die Darst. des Phenosyessigsiiuren geschah durch Er- 
hitzen einer Lsg. des betreffenden Phenols in 5 Mol. 10—15%iger Kalilauge mit
2—2,5 Mol. Chloressigsiiure. — Phenoxyessigsaure, F. 99—100°. — Guajacoxyessig- 
saure, F. 123—125°. — Thymoxyessigsdure, F. 147—148°. — a-Naphthoxyessigsiiure, 
F. 190°. — @-Naphthoxyessigsaure, F. 156°. Zur Jodieruug wurde die Saure in 
Chlf. oder A. (bei der Thymoxyessigsaure Isoamylalkohol) mit 2 At. J  und 0,2 Mol. 
H J03 in wenig 50°/oig. A. 5 Stdn. gekocht. — p-Jodphenoxyessigsaure, HOsC- 
CHj.O.CeH^J)*. Blattchen aus 50°/oig. Alkohol, F. 155—156°, unl. in W., sil. 
in A., A. u. Chlf. Zuerst geschmacklos, dann siiBlich schmeckend. — KC8H00 3J. 
Bliittcben, unl. in A., zwl. in k. W. — Ca(C8H0O5J)1. Krystallinischer Nd., unl. in 
W. — AgC8H6OsJ. Amorpher, lichtempfindlicher Nd. — Cu(C8H60 8J)j -f- 2HaO. 
Blaue Nadeln aus W. — Athylćither, CłoHu 0 3J. Rhomboedrische Blattchen aus 
PAe., F. 62—63°, unl. in W., 11. in A., A. und PAe. — Amid, C6HgOjNJ. Nadeln 
aus W., F. 165—166°. Die freie Saure entsteht auch aus p-Jodphenol und Chlor- 
essigsaure und liefert mit HNOs (D. 1,19) 3-Nitro-4-Jodphenol. — 5-Jodguajacoxy- 
essigsaure, C9Hs0 4J =  HO^C• CHS • O • C6H3(OCH3)!(J)5- Durch Jodierung von Guajac- 
oxyessigsaure. Nadeln aus verd. A., F. 155°, unl. in W., 1. in A., A., Chlf., Bzl. 
KCjHjOjJ. Krystalle, 1. in W. — AgCoHA-J. Brauner Nd. — Die Saure entsteht 
aueh aus 5-Jodguajacol und Chloressigsaure. — 4-Jodguajacoxyessigsdure, C9Hs0 1J =
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H 02C • GHS • O • C6Hs(0CH3)!(J)4. Aub 4-Jodguajacol und Chloressigsaure. Schuppen 
aus W., F. 83—84°, 1. in den gewohnlichen organischen Losungsmitteln. — p-Jod- 
ihymoxyessigsattre, C15H150 sJ  =  HOaC ■ CHa • O • CeH,(C3H7)J(CH3)5(J)‘. Durch Jodie- 
rung yon Thymosyessigsaure. Nadeln aua PAe., F. 126—127°, unl. in W., 1. in A., 
A., Chlf., Bzl. — K.C12H140 3J. Krystalle, sil. in W., wl. in A. — AgC12Hu 0 3J. 
Nd. Die Saure entsteht auch aus p-Jodthymol und Chloressigsaure. — 1-Jod-
2-naphthoxyessigsaure, CuHgOjJ =  ■ C02H)5. Durch Jodierung von
/?-Naphthoiyessigsaure. Bliittchen aus verd. A. Farbt sich iiber 138° gelb und 
dann rot. F. 170—171°, unl. inW . — KC12H80 3J, 1. inW . — AgCuHjOj.T. Amor- 
pber, gelblicher Nd. Die Saure entsteht auch aus l-Jod-2-naphthol u. Chloressig- 
siiure; ais Hauptprod. entsteht jedoch bei dieser Ek. eine andere noch nicht unter- 
suchte Yerb. — Jod-a-naphłhoxyessigsaure, ClsH90 3J  =  C10H6(OCH2• CO,!!)1̂ )2. 
Analog aus a-Naphthosyessigsiiure. Eosafarbige Krystalle aus yerd. A. F. 168 bis 
170°, unl. in W., wl. in Chlf., sil. in A. und A. — KC12H80 3J. Blattchen. — 
AgC12Hs0 3J. (Gazz. chim. ital. 50. I. 166—86. Marz 1920. [Nov. 1919.] Sassari, 
Pharm.-chem, Inst. d. Univ.) P o s n e r .

A dolf Sieglitz, Studien in der Fluorenreihe. (II. Hitteilung.) (I. Mitt. s. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 52. 1513; C. 1919. IU. 875.) Es werden neue Kondensations- 
prodd. yon Aldehyden mit Fluoren beschrieben. Noch viel leichter ais Fluoren 
tritt 2,7-Dibromfluoren mit Aldehyden zu ausgezeichnet krystallisierenden Fulyenen 
zusammen, dereń Farbę gegenuber derjenigen der entsprechenden Fluorenderiyate 
yertieft erseheint. Auch hier sind die o-Derivate tiefer gefarbt ais die p-Derivate, 
und beide farbstarker ais das m-Deriyat. Die Halochromiefarbungen mit H2SO( 
sind in der neuen Eeihe nicht charakteristisch. — Isophthalaldi- 9,1?-fluoren (I.). 
Hellgelbe Blattchen aus Bzl. -(- Eg. F. 178—179°. Tiefgriine Farbrk. mit w., 
konz. HsS04. — p-Brombenzal-9-fluoren, Cs0Hi3Br. G-elbe Nadeln aus Eg. F. 144°. 
W ., konz. H2SO.( lost mit griinblauer Farbę. — m-Jodbenzal-9-fluoren, CS0H13J. 
Gelbe, warzenformig gruppierte Nadelchen aus A. F. 103°. Tiefgriine Ek. mit 
w., konz. 115804. — p-Jodbenzctl-9-fluoren, CjoH13J. Hellgelbe Prismen aus Eg. 
F. 121°. Farbung mit w., konz. HaS04 marineblau. — Pipcronal-9-fluoren, CslH ,1Os. 
Nach 1 Singerem Stehen krystallinisch erstarrendes Ol; gelbe Nadelchen aus h. 
CH3OH. LI. in Essigester und A., schwerer in Eg. und A., swl. in k. CH3OH. 
F. 72—73°. Pikrat. Dunkelrote Nadeln mit griinem Oberflachenschimmer aus 
Essigester oder A. F. 194—195° nach yorheriger Zers. — Anisal/luorenpikrat, 
C31HI60  -j- 2CaH30 7N3. Ziegelrote Nadeln aus A. F. 121° (Zers.). — Furfural- 
fluorenpihrat, Ci9H i,0 +  CaHsO;N3. Dunkelrote Nadeln aus A. F. 146—147° 
(Zers.). — 2,7-Dibromfluoren. Man yersetzt eine eiskalte Lsg. yon 50 g Fluoren in 

v 200 ccm Chlf. innerhalb 2 Stdn. mit 35 ccm Br u. yertreibt den gel. HBr auf dem 
Wasserbade. F. 164°. Ais Nebenprod. bei der Darst. der im folgenden be- 
sehriebenen Kondensationsprodd. wird stets ein hochschmelzender, roter Stoff, wohl

2)2',7,7'-Tetrabrom-l,4-dibipheny!enbutadien-l,3, erhalten. — Benzal-9-dibroin-2,7- 
fluoren, C30H.2Br„. Schwachgelbe Stabchen aus Eg. F. 98—99°. — o-Mełhylbenzal- 
9-dibrom-2,7-fluoren, C2lHu Br2. Orangegelbe, sternformig angeordnete Blattchen 
aus Eg. F. 141—142°. — m-Methylbcnzal-9-dibrom-2,7-fluoren, C^H^Br^ Gelbe, 
buschelformig yereinigte Prismen aus Eg. F. 95—96°. — p-Methylbenzal-9-dibrom-
2,7-fluoren, Cj,Hu Brj. Gelbe, yerfilzte Nadelchen aus Eg. F. 140—141°. — o-Athyl- 
benzal-9-dibrom-2,7-fluoren, C22HlaBr2. Gelbe Prismen und Blatter aus A. F. 132 
bis 133°. — m-Athylbenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, C!2H 15Brs. Gelbe Stabchen aus
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CHsOH. F. 83—84°. — p-Isopropylbenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, CjjHjjBrj. Gelbe, 
yerfilzte Nadeln aus Eg. F. 116—117°. — 2,2',7,7'-Tetrabromisophfhalaldi-9,9'-fluoren, 
CS4HlaBr4. HeUgelbe Nadelchen aus Bzl. Bei 280° nicht gesehmolzen. — p-Alde- 
hydobenzal-9dibrom-2,7-fluoren, C-^H^OBr^. Orangegelbe Nadeln aua Eg. F. 218 
bis 219°. Gleichzeitig entsteht in Eg. unl. 2,2’ ,7,7'-Tetrabromtcrcphthalaldi-9,ff - 
fluoren, C34HlsBr4. Tieforangefarbene Blattchen aus viel Toluol. Bei 300° noch 
nicht gesehmolzen. — o-Chlorbenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, C3„Hn ClBrj, Kanarien- 
gelbe Nadeln und Stabehen aus Eg. F. 168—169°. — m-Chlorbenzal-9-dibrom-2,7- 
fluoren, C20Hn ClBr2. HeUgelbe, mkr. Nadelchen aus Eg. F. 136—137°.— p-Chlor- 
benzal-9-dibrom-2,7-fluoren, C^HuClBiy Gelbe, yerfilzte Nadeln aus Eg. F. 211 
bis 212°. — m-Brombenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, C20Hn Brs. Gelbe Drusen aua Eg. 
F. 152—153°. — p-Jodbenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, CMHuBr2J. Gelborange, verfilzte 
Nadelchen aus Eg. F. 207—208°. — o-Methoxybenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, CalHu OBr,. 
Orangegelbe Blattchen aus Eg. F. 154—155°. — p-Methoxybenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, 
CslH 14OBrj. Tiefgelbe, sternformig gruppierte Nadeln aus Eg. F. 132—133°. — 
Piperonal-9-dibrom-2,7-fluoren, C21H120 2Br2. Gelbe, warzentormig angeordnete 
Nadelchen aus Eg. F. 159—160°. — o-Nitrobenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, C20Hu Os ■ 
NBrj. Orangegelbe Nadelchen aus Eg. F. 201—202°. — m-Nitrobenzal-9-dibrom-
2.7-fluoren, CioHnOjNBrj. Gelbe, milcrokrystallinische Krystalldrusen aus Eg. F. 154 
bis 155°. — p-Nitrobenzal-9-dibrom-2,7-fluoren, Cł 0H u O2NBr2. Orangegelbes, mikro- 
krystallinisches Pulver aus Eg. F. 195—196°. — [2'-Chlor-5'-nitrobenzal]-9-dibrom-
2.7-fluoren, C20H10O2NCiBr2. Ockergelbes, amorphes Pulver, das bei sehr lang- 
samer Krystallisation gelbe Nadelchen ahsetzt. Erweicht bei 190°, F. 212—213°.
— Cinnamal-9-dibrom-2,7-fluoren, C2sH14Br2. Tiefgelbe, yerfilzte Nadelchen aus
Eg. F. 206—207°. — Furfural-9-dibrom-2,7-fluoren, Cl8H10OBr2. Grunstiehiggelbe, 
yerfilzte Nadeln aus Eg. F. 190—191°. — 2,7-Dibromfhioren-9-oxalsdureathylester (II.). 
Gelbe Nadeln aus Eg. F. 176°. Gibt in A. mir FeCls eine wenig charakteristisehe 
Braunfiirbung. Benzoylderieat, C24Hle0 4Br2. Kanariengelbe Stabehen aus Eg. 
F. 152—153°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. "l232—41. 10/7. [6/5.] Frankfurt a. M. 
Chem. Inst. d. Univ.) R i c h t e b .

R. Fosse, Syntliese von zweibasischen Sauren durch Einwirkung von Malon- 
sdure au f Hydrole. Ersatz des Hijdroxyls durch das Badikal — (Kurze 
Reff. nach Buli. Soc. Chirn. de France u. C. r. d. l’Acad. des scienees s. C. 1907.
I. 116. 1697; ygl. auch Ann. de Chimie [9] 13. 105; C. 1920.1. S92.) Nachzutragen 
ist folgendes. Dinaphthopyrylmalonsaure. CaC24Hu 0 5. WeiBe, mkr. Krystalle. — 
Xanthylmalonsau,re. PbC10H1()O5. — Xanthylacetyl-fi-naphthylamid, 0<JC<jH4)2̂ >CH• 
CHj-CO^NH-CioHj. F. 225—226° (nicht korr.). (Ann. de Chimie [9] 13. 154—83. 
Marz-April. Lille. Organ.-chem. Lab. d. Uniy.) R i c h t e b .

A. Sk ita  und H. Rolfes, tjber Cyclohexylamine. I I .  (I. Mitt. s. S k ita  und 
Bep.endt, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 1519; C. 1919. III. 866.) Ausgehend von 
Cyclohesylamin wurde eine Reihe neuer Yerbb. dargestellt: Dieyćlohexyldithiocarb- 
amidsaures N H t , CI3H26N2S2. Aus Cyclohesylamin und CS2 bei 0°. Krystalle aus 
A. F. 160°. — N,N'-Dicyćlohexylthioharnstoff, ClsH24N2S. Aus Cyclohesylamin, 
CS2 und etwas KOH in A. Wurfel aus A. F. 180—181°. — Cyclohexylsenfol, 
C7HUNS. Durch Dest. von Dicyelohesylthioharnstoff mit glasiger H3P 0 4; durch 
Erhitzen von dicyclohesyldithiocarbamidsaurem NH4 mit HgCl2 u. W. Kp.74J 219°.
— Cyclohexylthioharn8toff, C7HI4NsS. Aus Cyclohesylsenfol und trockenem NH„. 
Saulen aua A. F. 161—162°. — N-Phenyl-N'-cyclohexylthioharnstoff, ClsHI8N2S. 
Aus Cyelohesylsenfol und Anilin oder aua Phenylsenfol u. Cyclohesylamin. Kry
stalle aua A. F. 150—151°. — Cyclohexylthiourethan, CJE^,-NH- CS-0-C3Hv Aus 
Cyclohexylsenfol und A. bei 100—110° oder aus Cyclohexylsenfol und alkoh. KOH 
bei Zimmertemp. Krystalle aus A. F. 45—46°. — N,N'-Dicyclohexylharnstoff,
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C13H24ONs. 'A us Cyclohesylamin und Phosgen. Krystalle aus A. F. 229—230°. — 
Cyćlóhexylisocyanat, C7Hu ON. Durch Dest. von Dicyclohesylharnstoff mit P 20 5. 
Stark zu Triinen reizendes Ol. Kp .7S0 175°. — CycloheoeyTharwstoff, C7H140Ns. Aus 
Cyclohexylisocyanat und NH3-Gas. Krysfalle aus A. F. 184°. — N-Phenyl-Ąf'- 
cyclohexylharnstoff, C19ITI8ONa. Aus Cyelohesylisocyanat u. Anilin oder aus Cyclo- 
hesylamin und Phenylisócyanat. Nadeln aus Aceton. P. 182°. —- Cyclohtayturefhan, 
C0H ,! • NH • CO, ■ C2Ii5. Aus Cyclohesylisocyanat und A. bei 110°. Krystalle aus A. 
F. 57°. '

N-Methylcyclohexylamin. Aus Cyelohexylamin und Dimethylsulfat in w. A., 
neben methylschwefelsaurem Cyclohexylamin, C7H „ 0 4NS [Nadeln aus Eg. =-)- A. F. 
103°]. Hydrochlorid. Nadeln. F. 176°. Die durch Yerseifung der Acetyl- oder 
Benzoylverb. dargestellte Base, Kp. 147°, ist mit der durch Hydrierung des Methyl- 
anilins erbaltenen idenfiscb. Pikrat, Ci3H1B0 7N4. Gelbc Krystalle aus A. F. 170°.
— Acetylderiwt, CfHn ON. E p .740 249°. — Benzoylderivat. Nadeln aus A. F. 76°.
— Nitroso-N-methylcydoheżylamin, C7H14ON2. Aus N-Methyleyclohesylamin und 
NOC1 in A, Gelbliclie FI. Kp.t2 121°. — N-Dimethylcyelohexylamin. Aus Cyclo- 
hesylamin, CH20  u. Ameisensaure bei 120°; Ausbeute S0°/o der Theorie; identiscb 
mit dem Reduktionsprod. des Dimethylanilins. Hydrochlorid. Krystalle aus W. 
F. 224°. Pikrat, C,4Hso0 7N4. Stiibchen aus A. F. 181°. — Beim Yersetzen der 
iith. Lsg. von Dimethylcyclohesylamin mit NOC1 entsteht N-Nitroso-N-methylcyclo- 
hesylamin, das dureh Sn -j- HC1 zu N-Methyleyclohexyłamin reduziert wird. Analog 
liefert N-Metliyldicyclohexylamin mit NOC1 N-Nitrosodicydohexylamin vom F. 105", 
das durch Zn -f- HC1 in Dicydoli<xylamin iibergefUhrt wurde. — Trimethylcyclo- 
liexylammoniuinjodid, C9H20NJ. Aus Dimethylcycloheiylamin und CH3J  in A. 
Nadeln aus A. F. 277°. Die Ammoniumbase zerfiillt beim Eindampfen der wss. 
Lsg. in Tetrahydrobenzol, Trimethylamin und Wasser. — N-Athylcyclołiexylamin, 
Cj5H21ON. A us Cyelohexylamin und C2H5J  bei 0°. Identisch mit dem Reduktions
prod. des Athylanilins. Hydrochlorid. Krystalle aus W. F. 184°. — Pikrat, 
C14H20O,N4. Gelbe Krystalle aus A. F. 133°. Benzoylverb. Krystalle. Kp. 201°.
— Acetylverb., CI0H19ON. 01. Kp.7<(l 256°. — 2\Titrosoverb., CaH 16ONs. Kp.ls 130°.
— N-Diaihylcydohexylamin, CI6H240 7N4. Durch Kocben aąuimolekularer Mengen 
von Cyclohesylamin u. C2H5J  mit der berechneten Menge IiOH. Kp. 193°. Iden
tiscb mit der bei der Reduktion des Diathylanilins erhaltenen Verb. Hydrochlorid. 
F. oberhalb 230°. Pikrat. Gelbe Platten aus A. F. 98°.

P la t in k a ta ly s e  des A n tif e b r in s  u n d  s e in e r  H om ologen . Wahrend 
Acetanilid in den beim Anilin angewandten Mengenyerhaltnissen nicht hydriert 
werden konnte, lślBt es sich bei groBerer Pt-Konz. und einer Temp. von 70—80° 
in 12—16 Stdn. vollig in Acetylcyclohesylamin vom F. 107° umwandeln. Bei 
weiterer Konz. gelang es schliclilich, obne Erbobung der Pt-Menge Acetanilid u. 
die Acettoluidine in 45 Min. in die eDtsprecbenden Acetylcyclobesylamine uber- 
zufuhren; Dicyclohexylamine entsteben bierbei nicht. — Acetyl-2-methylcyclol>exyl- 
amin, C9H170N. Krystalle aus A. F. 50°; Kp.s(> 154°. — Acctyl-3-methylcydołiexyl- 
amin, C9H170N. F. 74—75°; Kp.la 152°. — Acctyl-4-methylcyclohexylamin, C9H170N.
F. 77—78°; Kp.ls 152°. — P la t in k a ta ly s e  von  A m in o p h en o len . Durch Ein-

JL \ ,C U  JLU C JU .t U C I I U  ^ L i l i a U J  u .  J T  J U f c J B U lU l  l l t M J C U

sich quantitativ in Hcxahydroanisol, C7H 140 ,  Kp .T40 140°, und Hcxa7iydrophenetol, 
■C9H 160, Kp ,733 144—145°, veivrandeln. Ans Anisidin, Phewetidin u. den 3 Amino-
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phenólen wurde glatt Cyclohexylamin erhalten, das sich in kleinen Mengen ais Tóluol- 
p-sulfosćiured-erńat, CH3 'C bH4-S03-iS;H'C6H11, rasch nachwdsen liiBt. Krystalle aus
A., P. S6°. Etwas abweiehend verhielten sich o-Amino- und o-Nitrophenol, die 
neben 85% Cyclohexylamin 15°/o Dodekahydrophenoxazin (s. nebensteh. Pormel) 
lieferten. krystalle aus PAe. F. 103—104°. — Bemoylferb., CleH»50,N. Pyramiden 
aus A. F. 160—161°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1242—55. 10/7. [3/5.] Frei- 
burg i. Br. Chem. Inst. d. Univ.) R i c h t e r .

L. van  I ta l l ie  und M. Le C onltre, Aristochinnitrat und OptocMnnitrat. 
Beide Nitrate sind im Gegensatz zum JEuchininnitrat in W. wl. Bei der B. ist die 
Ggw. von geniigend HNOa erforderlich. Optochin bindet 2HN03, Aristoehin 4HNOn. 
(Pharm. Weekblad 57. 741—42. 19/6. [Febr.] Leiden, Pharmae. Lab.) H a r t o g h .

A. L. W. E. van der Veen, Aristochinnitrat und OptocMnnitrat. Die Krystallo- 
graphie beider sehr iihnlichen, rhombisehen, pseudotetragonalen Verbb. wird aus- 
fiihrlieh gegeben. (Ygl. Koniaki. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 24. 1157.) Unterschieden werden die Verbb. durch die Lage der optischen 
Achsenflaehe. (Pharm. Weekblad 57. 742—43. 19/6. [24/2.] Rom.) H a r t o g h .

E. B iochem ie.
2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

H. We ster, Beitrag zur Biochemie des Sojabohnenemyms (Urease). (Ber. Dtsch. 
Pharm. Ges. 30. 163—75. April. [1/1.] Den Haag, Chem. Lab. der Hoheren Kriegs- 
schule. — C. 1920. I. 177. 508.) ‘ M a n z .

E. Pozerski, Uber das Verfliissigungs- und FoUungsvermogcn des Papains. 
AuBer der verdauenden und labenden Wrkg. hat Papain yerflussigende Wrkg. 
gegeniiber EiweiB, ohne daB dabei B. yon Albumosen oder Peptonen auftritt. 
DieseW rkg., bei Zimmertemp. u. auch noch bei -}-20 wahrnehmbar, yerschwindet 
yollig bei Erhitzen der Lsg. wiihrend ’ /4 Stde. auf 90—95°; dafiir findet sich nun 
die Fahigkeit, in EiweiBlsgg. einen reichlichen Nd. zu erzeugen. Diese Wrkg.
besteht auch noch nach Kochen und auch noch fast unyeriindert nach Erhitzen 
auf 120° wiihrend 20 Minuten. Durch geniigenden Zusatz von unerhitzter Papain- 
Isg. wird sie aufgehoben. (C. r. soc. de biologie 83. 657— 60. 8/5.* Inst. P a s t e u r ,  
Lab. de Physiol.) S p ie g e l .

E. Pozersk i, Wirkung des Papains auf das Bacteriuvi coli. (Ygl- C. r. soc. 
de biologie 83. 657; yorst. Ref.) Gekochtes Papain besitzt ebenso wie ungekochtes 
die Fahigkeit, die Beweglichkeit des B. coli zu beseitigen, auBerdem aber eine
sehr deutlich agglutinierende Wrkg. gegeniiber diesem Mikroben, wiihrend un
gekochtes diese Fahigkeit des gekochten aufzuheben und dadurch agglutinierte 
Colibakterien teilweise wieder freizumachen yermag. (C. r. soc. de biologie 83. 
751—53. 29/5.* Inst. P a s t e u r . )  S p ie g e l .

R ap h ae l Ed. L iesegang, Gegenseitige Wachstumshemmung bei Pilzkulturen. 
Die eigenartigen Zygosporenlinien an den Beruhrungsstellen von Mucorineenkulturen 
auf Agar-Nśihrboden und ahnliche Formen lassen sich mit nichtlebendem Materiał 
tituschend nachahmen, wenn man auf eine AgN03-haltige Gelatinegallerte in Ab- 
stiinden yon 1—2 cm Tropfen yon NaCl-Lsg. aufsetzt. Dem eindiffundierenden 
NaCl diffundiert aus der Umgebung das AgN03 entgegen. Dadurch treten zwischen 
den NaCl-Tropfen Yerarmungen an AgNOs ein. Dort kann sich kein AgCl bilden. 
Ebenso werden bei den Pilzkulturen NahrstofFe entgegendiffundieren. Sind letztere 
fiir yerachiedene Kulturen yerschieden, so konnen die Kulturen bis zur Beriihrung 
zusammenwachsen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 51. H. 85—86. 24/4.) L ie s .

G. W olff, Uber die Biologie der Hefe. (Ygl. Wchschr. f. Brauerei 37. 27;
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C. 1920. II. 454.) Ein Sammelreferat auf historischer Grundlage. (Allg. Brauer- 
u. Hopfenztg. 1920. 565—66. 18/6. 569—70. 19/6.) R a m m s te d t .

H. W ill, Altes und Neues uber die Iliesenkolonien der Saccharomyceten, Myco - 
dermaarten wid Torulaeeen. (Ztsclir. f. ges. Brauwesen 43. 163—64. 5/6. Munehen. 
Wissensehaftl. Station f. Brauerei. — C. 1920. III. 53.) S p ie g e l .

F ried rich  Boas, Uber die Abhdngigkeit von Hefeioaćhstum und Ilefengdrung 
vonphysikalisch-chemischen JSrscheinungen. An eigenen Vers3., sowie aus einer Arbeit 
von P iu n g s h e im  (Biochem. Ztsehr. 3. 121; C. 1907. I. 1061) ergibt sich, daB bei 
wechseludem Zusatz yon (NH4)2S04 die Hefe in Wachstum und Garfahigkeit eine 
Beeinflussung in Gestalt einer unregelmaBigen Reihe zeigt, ahnlich mit Asparagin, 
synthetischem Leuein (nicht mit Melasseleucin) und selbst mit Pepton. Vf. nimmt 
an, daB die Plasmamembran durch Einw. der yerschiedenen N-Konzz. etwa wie 
eine Lecithinmembran teils yerdichtet, teils aufgelockert wird. Der Verdichtung 
entspricht langsames Eindringen des Zuckers, demgemaB langsamere Garung, der 
Auflockerung raschere Garung. Aus der im Prinzip gleichen Wrkg. des Peptons 
wird gefolgert, daB diesea an der Plasmamembran in krystalloide N-Verbb. um- 
gesetzt wird; gleichzeitig miissen aber entgegengesetzt wirkende Verbb. entsteben, 
wodurch die bald eintretende Verwischung des Einflusses von Pepton erklart werden 
soli. (Biochem. Ztsehr. 105. 193—98. 9/6. [2/3.] Weihenstephan, Botan. Lab. der 
landwirtsch. Hochschule.) S p ie g e l .

F ried rich  Boas, Hans L angkam m erer und H ans Leberle, Untersuchungen 
uber Saurebildung bei Pilzen und Hcfen. IV. Mitteilung. (III. Mitt. vgl. B o a s  u . 
Lebeesle, Biochem. Ztsehr. 95. 170; C. 1919. III. 617.) Es wurden friihere Verss. 
uber den Verlauf der Saurebildung durch Unterhefe Weihenstephan mit Dextrosc 
ais C-Quelle (Biochem. Ztsehr. 90. 75; C. 1918. II. 916) jetzt auch auf Maltose, 
Galdktosc, Lamlose und Saecliarose ausgedehnt. Dabei zeigte sich die, yermutete 
spezifische Zuckerwrkg. ansekeinend in zwei Richtnngen, einmal dadurch, daB die 
einzelnen Zuckerarten in yerschiedenem MaBe auf die Plasmamembran, teils ver- 
hartend, teils aufloekernd wirken (ygl. B o a s , Biochem. Ztsehr. 105. 193; yorst. Ref.), 
ferner dadurch, daB dann entsprechend Teilprozesse des Stoffwechsels und des 
Stoffaustausches qualitativ yersehieden je  nach der Zackerart vor sieh geheu. Es 
ergiht sich folgende Reihe im Sinne steigender ungiinstiger Wrkg. auf die gesamte 
Wachstums- u. Gartatigkeit: Maltose — y  Destrose (Galaktose) — y  Lśiyuloge — y  
Saccharose. Sie gilt auch fiir die Schnelligkeit der B. yon 1. Starkę bei Asper
gillus niger. Die spezifische Zuckerwrkg. wird abgeschwacht oder yerstarkt durch 
die Konz. der benutzten N-Quelle, die Rk. der Nahrlsg., anseheinend auch durch 
Gewohnung der Hefe, ist aber im Prinzip immer wieder zu erkennen. — Saccharose 
wird in der benutzten sauren Lsg. wohl invertiert, aber nicht oder nur sehr lang- 
sam yergoren. Die Art der N-Quelle (Aminosaure oder NH4-Salz) ist in der 
mineralischen sauren Lsg. ohne nennenswerten EinfluB. Bei Verweudung von 
Maltose yerschwinden alle ungunstigen Wrkgg.; NH4C1 wirkt hi er sogar et was 
besser auf Wachstum u. Garung, ais Asparagin. — Der bei der Garung erreichte 
masimale Sauregrad betrug bei Maltose und NH4C1 pn — 2,55, in einem mit Rohr- 
zucker und NH4Cl yersetzten Heidelbeersaft bei lebhafter Garung und n. Wachs
tum ohne Schadigung der Hefe pH == 1,85. (Biochem. Ztsehr. 105. 199—219. 
9/6. [2/3.].) /  S p ie g e l .

W olfgang Ostwald, Zur physikaliscłi-chemischen Betraclitung der Garungs- 
■uorgdnge. Vf. will bzgl. zweier wiehtiger Punkte seiner friiheren Ausfuhrungen 
(Biochem. Ztsehr. 100. 279; C. 1920. I. 294) yon N e u b e r g  (Biochem. Ztsehr. 
100. 2S9; C. 1920. I. 294) miByerstanden sein. (Biochem. Ztsehr. 105. 305. 
9/6. [9/3.].) S p ie g e l .

C. N euberg , Die physikalisch-cliemische Betrachtung der Giirmgsvorgdnge.
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(Vgl. O s t w a l d , Biochem. Ztschr. 105 . 305; vorst. Eef.) Darlegung, wieso Vf. zu 
seiner Auffassung der friiheren Ausfiihrungen von Os t w a l d  kommen muBte. 
(Biochem. Ztschr. 1 0 5 . 306. 9/6.) Sp ie g e l .

C arl N euberg, Ju liu s H irsch  und E lsa  E e in fu rth , Die drei Yergarungs- 
formen des Zuckers, ihre Zusammenhange und Bilanz. (Ygl. N e u b e p .g , Chem.-Ztg. 
4 4 . 9. 18; C. 1 9 2 0 . I. 268. N e u b e r g  u, H ir s c h , Biochem. Ztschr. 1 0 0 . 304; 
C. 1 9 2 0 . I. 295. N e u b e r g  u . R e in f u r t h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 3 . 1039; 
C. 1 9 2 0 . III. 99) Die Yorgange bei der gewohnlichen Garung, der durch das 
„Abfangverfabren“ mit Hilfe von Su! fi ten in Erscheinung tretenden zweiten Form 
und der durch das „Dismutationsverfahren“ mittels alkal. Salze zur Geltung ge- 
brachten dritten Form (Annśiherung an die CANNlZZAROsche Rk.) werden erortert. 
Die erste ist charakterisiert durc.h die Menge des A., die zweite durch diejenige 
des Acetaldehyds, u. die dritte durch diejenige der Essigsaure (oder des Glyeerins). 
Die Hauptmenge dieser Garungserzeugnisse liegt nach 48 Stdn. (etwa 90%) vor> 
und in allen Intervallen ergab sich stets, daB die yerbrauchte Zuckermenge in 
Form ihrer Umsetzungsprodd. in konetanten Verhaltnissen vorliegt. Aus der Mengc 
de3 yerbrauchten Zuckers und der Menge eines jeden Reaktionsprod. liiBt sich die 
Bilanz aufstellen. Diese Verhaltnisse werden fiir die einzelnen Garungsformen 
besprochen. Trimethylenglykol entsteht niemals primar. — Bei der dritten Ver- 
garungsform wurde nicht die volle Menge des verbrannten Zuckers in den Prodd., 
die untereinander bilanzmaBig iibereinstimmtcn, wiedergefunden. Der Verlust 
schwankte zwischen 3,5 u. 15,7% und scheint einer gesetzmaBigen Beeinflussung 
durch Art und Konz. der Zusatzmittel zu unterliegen.

Die zweite Yergiirungsform lieB sich auch bei Vergarung von Mannose mittels 
des Abfallverf. herstellen, ebenso von Mdltose (nicht mit Na^SOj, aber mit CaSO^) 
und von Baffinose. — Die Anderungen im Dreliungavermogen yon Trauben- und 
Fruchtzuckerlsgg. unter dem Einflusse von Nii^SO,, die fiir die polarimetrische Kr- 
mittlung unyerbrauchten Zuekers beim Abfangyerf. zu beriicksichtigen sind, sind 
in einer Tabelle zusammengestellt. — Die Annahme yon S c h w e iz e r  (Hely. chim. 
acta 2. 167; C. 1919 . II. 765), daB das Sulfit bei der B. yon Glycerin hydrierend 
wirke, wird durch die quantitativen Verhiiltnisse zwischen gebildetem Glycerin u. 
oxydierter SOs widerlegt. — Von den zur Ermittlung der Garprodd. benutzten 
analytischen Verfif. werden die Best. reduzierenden Zuckers beim Abfangyerf. (im 
Riickgtande von der Austreibung des Aldehyds) und diejenige der dabci zum Teil 
ais Dicarbonat yorhandenen C02 eingehender beschrieben. (Biochem. Ztschr. 1 05 . 
307—36. 9/6. Berlin-Dalilem, Kaiser W iLH ELM -Inst. f. exp. Therapie.) Sp i e g e l .

D avid J. David, Das Schicksal des Streptococcus haemolyticus im Magendarm- 
kanal. Wahrend Vf. friiher in den Krypten der Tonsillen fast stets hśimolytische 
Streptokokken gefunden hatte, wurden solche in menschlichem Kote, auch von Schar- 
lachfallen, nicht gefunden. Nach kunstlicher Einfiihrung in den Magendarmkanal 
yon Kaninchen zeigte sieh wohl yoriibergehendes Auftreten im Kot, nach 1 Monat 
aber war der Magendarmkanal in allen Teilen frei dayon, Magen- u. Darmschleim- 
haut yollig unyerandert. Magensaft yon n. Aciditat beim Menschen u. Kaninchen 
totet hśimolytische Streptokokken innerhalb 2—5 Min., bei herabgesetzter Aciditat 
bleiben die Bakterien mehrere Stdn. am Leben, sind aber ebenfalls innerhalb 24 Stdn. 
abgestorben. Mischt man Stuhl mit Streptokokken, so bleiben die Bakterien im Eis- 
schrank mehrere Tage am Leben, im Brutschrank sind sie nach mehreren Stdn. 
yerschwunden, wahrscheinlieh infolge Uberwucherung durch die n. Darmbakterien. 
(Joum. of infect. dis. 26. 171—78. Chicago, Univ. of Illinois; ausfiihrl. Ref. ygl. Ber. 
ges. Physiol. 1. 560. Ref. E h m e r ic h .) Sp ie g e l .

C. J. Oppenheim, Die Streptokokken der tnenschlichen Faeces. Vf. isolierte aus 
Stiihlen yon 15 gesunden Erwachsenen 323 Streptokokkenstamme, durchweg gram- 
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positive, kurzkettige, rasch wachsende, in Galie unl. (bis auf einen, ebenfalls galle- 
reaistenten Stamm), kapsellose Varietaten, welchc in der uberwiegenden Mebrzahl 
der Falle kein Hiimolysin produzierten u. auf der Blutplatte in der Eegel (besonders 
bei alkalischer Rk. , P H =  7,5 oder mehr) griines Pigment lieferten. Stamme, 
welche konstant die Produktion des grunen FarbstofFa yermissen lieBen („indiffe- 
rente“ Typen), kamen nicht vor. Inulin u. Raffinose werden nur selten angegriffen; 
dagegen vcrgaren die Streptokokken der menschlichen Faeces fast immer Glucoae, 
Lactose, Salicin und in 70°/o der Falle aueh Mannit; die Mannitfermentation zeigt 
zwar grofiere quantitative Untersebiede bei den einzelnen Stiimmen ais jene der 
Lactose oder anderer Koblenhydrate, iat aber fur die Charakteristik wiehtig. Strepto- 
kokken aus diarrhoischen Stuhlen vergaren schleehter, speziell aucb Mannit. Die 
Streptokokken aus Stuhlen von Kindem stimmen mit den aus den Entleerungen 
Erwachsener geziichteten iiberein. (Journ. of infect. dis. 26. 117—29. Cbicago, 
TJniv., Dep. of Hyg. and Baeteriol.) D o e r r .* *

E. S. Jones, Herkwnft und Bedeutung der Streptokokken in Marktmilch. Aus 
Unterss. der Streptokokkenstiimme von Vagina, Speiebel, Kot und Haut von Kuhen 
einer im besten Gesundheitszustande befindlichen Herde mit solehen aus fiir den 
Markt bestimmter Milch ergab sich ais Hauptąuelle der Milchstreptokokken das 
Kuhouter. Streptokokken von Haut, Faeces, Vagina usw. kommen bei sauberem 
MelkprozeB nicht in nennenswerter Menge in die Milch. Die Euterstreptokokken 
zerfalleu in zwei Grup pen: die groBere Gruppe stimmt in allen kulturellen u. bio- 
logischen Eigenschaften mit den Mastitisstreptokokken iiberein; die kleinere Gruppe 
gehort zu den nur schwach saurebildenden Bakterien. Hiimolytische (die Mehrzahl) 
und nichthamolytische kommen in beiden Gruppen vor. Die DifFerenzierung ge- 
schah im wesentlichen nach dem Saurebildungsyermogen aus verschiedenen Zucker- 
arten und hoheren Alkoholen und auf Grund der Agglutination. (Journ. of exp. 
med. 31. 347—61. Princeton [N. Y.], R o c k e f e l l e r  Inst. of med. res.) S e lig m a n n .* *

3. Tierchemio.
E. Salkowski, Uber die Darstellwng und einige Eigenschaften des pathologischen 

Melanins. Aus melanotischen Darmen kann das Pigment durch peptisehe Ver- 
dauung, Estraktion mit A. und A., emeute Verdauung bis zur Biuretfreiheit und 
nochmalige Behandlung mit A. und A. in recht reinem Zustand isoliert werden. 
Die so zu gewinnenden Quantitaten sind allerdings sehr geringe (aus nahezu 1 kg 
Darm 0,4406 g =  0,044°/o Melanin. Dieses Melanin gibt, im Gliihrohrehen erhitzt, 
Pyrroldiimpfe ab. Es enthiilt S, in veraschter Substanz 1,38%, von Fe jedoch nur 
Spuren, ist nicht immer yollig 1. in NaOH. Von Hiimatin war es frei. Zur Ge- 
winnung des Melanins aus Geschwiilsten bedurfte es noch besonderen Yerf. Die 
Beseitigung der EiweiBstoffe durch langes Erhitzen mit rauchender HC1 ist zwar 
beąuem, gibt aber zur Neubildung von melaninartigen Substanzen aus dem EiweiB 
selbst AnlaB. Sehr geeignet, um sowohl EiweiBreste ais das mit dem EiweiB immer 
eng yerbundene Fett zu entfemen, erwies sich, griindliches Auskochen mit Eg. so 
lange fortzusetzen, bia eine Probe des Filtrats sich weder beim Yerdiinnen triibt 
(Fett), noch beim Aufkochen (EiweiB). Die Eg.-Behandlung wurde nach der 
zweiten Pepsinyerdauung des Materials und der nachfolgenden A.-A.-Behand
lung eingeschoben. Ein wenn aueh sehr kleiner Teil dea Melanins geht dabei 
durch Lsg. im Eg. yerloren. Das so gewonnene Praparat ist zum Teil in NaOH, 
aueh beim Erwarmen, unl. Einige g des in NaOH unl. Praparates wurden der Kali- 
schmelze unterworfen. Die Schinelze wurde unter Kuhlung mit HaS04 im Uber- 
schuB gel., und die yom K2S04 abgesaugte Lsg. moglichst weit destilliert. Im 
sauer reagierenden Destillat konnte S02 nachgewiesen werden. Vor allem aber gab 
es, in Bestatigung dea Befundea von B e b d e z  u . N e n c k i  (1886), die Fichtenapanrk.
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auf Pyrrol. Auch die EHRLiCHsche Rk. mit p-Dimethylamidobenzaldehyd in salz- 
saurer Lsg. war positiv. Diese Ek., bisher nur fiir das Indol bekannt, wird, wie 
Vf. fand, auch von Pyrrol gegeben. Indol war im Destillat nicht nachzuweisen, 
ebensowenig Phenol. Dagegen war Buttersdure durch den Geruch, nach Ein- 
dampfen des Destillats und Extraktion des Salzriickstands mit A., sowie durch die
B. ihres charakteristisch riechenden Esters feststellbar. Der bei d e r  Dest. im 
Kolben yerbliebene Riickstand wurde mit A. estrahiert. Der Ruckstand loste sich 
in W. mit tiefgelber Farbę, die auf Zusatz von NaOH in Rot iiberging. Das in 
NaOH 1. Mclanin reduziert ammoniakai. Ag-Lsg. Bei stundenlangem Erhitzen mit 
3°/0ig. H20 2 wurde die Lsg. allmahlich heller, achlieBlicli gelb. Mit KMn04 im 
tjberschuB langere Zeit erhitzt und vom ausgeschiedenen MnOs abfiltriert, lieferte ' 
sie ein fast farbloses Filtrat, das auf Zusatz yon HC1 yollig farblos wurde. Mit 
kleinen Proben wurden noch folgende Rkk. gemacht: Erhitzen mit HN03 yon
1,48 D. gibt eine dunkelgelbe Lsg., die beim Verdampfen einen dunkelgelben schmie- 
rigen Ruckstand hinterlaBt. Er 1. sich in NaOH mit braunroter, in W. mit tief 
orangeroter Farbę. In iihniicher Intensitiit wird die R k. nur von Tryptophan, nicht 
yon Tyrosin gegeben. Erhitzen mit K2Cr20 7 u. H2S04 lieferte eine farblose Lsg. 
Weder beim Behandeln mit WasserstofF (aus Aluminium und NaOH), noch beim 
lśingeren Erhitzen mit alkal. Losung lieB sich der S yollig abspalten. Er ist 
also mindestens zum Teil sehr fest gebunden. (ViRCHOWs Arch. f. Anat. u. Phys. 
2 27 . 121—37. Berlin, Pathol. Inst. d. Univ.) R ie s s e r .**

B. B ralin  und M. Sclim idtm ann, Pigmcntstudien. Zur Kenntnis des Melanins 
und des braunen Abnutzungspigments. B r a h n  fand , daB frisch hergestelltes 
Melanin aus Geschwiilsten, aber auch solches aus Horn und EiweiBkórpern, wie 
es bei der Behandlung dieser Substanzen mit starken Siiuren erhalten wird, zur B. 
kolloidaler Lsgg. neigt, wenn man es aus alkal. Lsg. mit einer Saure gefallt hat 
und nun die Saure mit W. auswascht. Die Elementaranalyseu des Melanins aus 
menschlichen Tumoren ergaben ais Mittel C 51,92, H 5,21, N 11,03, S 3,42°/0, 
die des Melanoidins aus Hornsubstanz C 52,85, H 5,91, N 10,04, S 5,41°/0. Es 
gelang, das Melanin in alkal. Lsg. mittels aktiyierten - Al nach WiSLTCENUS zu 
einer farblosen FI. zu reduzieren. Bzgl. der Frage nach der chemischen Natur 
der Melanine yerweist Vf. besonders auf die Ergebnisse yon BLOCH, der die 
Eiistenz einer spezifischen Oiydase, der Dopaoiydase, in deu Epidermiszellen 
nachwies, die das Dioiyplienylalanin in ein schwarzes Pigment umzuwandeln ver- 
mag. Wegen des hohen S-Gehaltes des Melanins hiilt Vf. es fiir denkbar, daB 
eine dem Diorphenylalanin ahnliche, aber S-haltige Substanz ais Muttersubstanz 
des Melanins in Betracht komme, insbesondere eine Yerb. vom Typus des Dioiy- 
phenylcysteins. — S c h MIDTMANN hat das sog. braune Abnutzungspigment aus 
Herz und Leber naher untersucht. Die auf Grund farberischen Verh. aus- 
gesprochene Yermutung, daB es sich um Fettsubstanzen oder Fettsauren handle, 
besteht nicht zu Recht. Die Yf. hat nach dem S a l k o wsiiisehen Verf. (V ir c h o w s  
Arch. f. Anat. u. Phys. 2 2 7 . 121; yorst. Ret’.) das Pigment isoliert. Sie gelangte 
zu einem schwarzen amorphen Pulyer von durchaus gleichen Eigenschaften, wie 
das aus melanotischen Tumoren isolierte Melanin. Die Elementaranalyse ergab 
C 50,40°/o, H 5,94°/0, N lO.SO^o, S 3,25°/0. Fe war nicht yorhanden. Das Ab
nutzungspigment stimmt also auch in seiner Z ub. yollkommen mit den Melaninen 
uberein. DaB es sich um kein Kunstprod. handelte, wurde dadurch erwiesen, daB 
nach dem gleichen Verf. aus n. Organen oder aus Blut kein Pigment erhalten 
wurde. Im Hinblick auf die Befunde yon B l o c h  (ygl. oben) wurde auf die 
Eiistenz des gleichen Fermentes in Herz, Leber und anderen Organen gefahndet, 
jedoch mit negatiyem Ergebnis. B r a h n  hat im Hinblick auf die Theorie von der 
genetischen Beziehung zwischen Adrenalin und melanotischen Pigmenten gepriift,

21 *
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ob im Tjcryers. eine kolloidale Melaninlsg. etwa iihnliche Wrkgg. zeige, wie das 
Adrenalin. Sowohl im TBENBELENBDRGschen Froschpraparat, wie im Kaninchen- 
veT B . lieB sich eine gefaBverengernde Wrkg. nachweieen. Dazu kommt aber eine 
Herzwrkg. des Melanins, die, durch Schwankungen des Blutdrneks u. Arrythmien 
der Herzaktion gekennzeichnet und dem Adrenalin in dieser Form nicht eigen ist. 
Die typische Hyperglykamie der Adrenalininjektion konnte mittels des Melanins 
nicht erzielt werden. (V ib c h o w s  Arch. f. Anat. u. Phys. 227. 137—52. Berlin, 
Pathol. Inst. d. Univ.) R le s se r .* *

4. Tierphysiologie.
W. E. B urge, Die WirJcung von Sauren, Alkalien und Salzen auf die Kata- 

lasebildung. (Vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 14. 121; C. 1920. III. 398.) 
Die Zunahmc der Orydation bei Hunden und Kaninchen nach Einfiihrung ver- 
schiedener Salze und Sauren in den Verdauungstrakfc ist bedingt durch eine Ver- 
mehrung der Katalase im Blut, welche in erhohtem MaBe durch die Reizung der 
Yerdauungsdriisen, speziell der Leber, abgesondert wird. Die Abnahme der Oxy- 
dation nach Gaben von HC1 bei Kaninchen ist auf eine Hemmungswrkg. und eine 
direkte Zerstórung des Enzyms zuriickzufuhren. Die vermehrte Abgabe von Kata
lase ins Blut durch Reizung der Leber erkliirt die Zunahme der Oxydation nach 
Einfuhr von AminosSuren, (NH4),COs , HC1, NH4C1. Auch die Zunahme der Oxy- 
dations- und Stoffweehselprozesse bei der Keimung der Samen oder Kartoffeln und 
nach der Befruchtung der Eier wird auf eine yermehrte B. von Katalase zuriick- 
gefiihrt. Der verhaltnismaBig niedere Stoffweohsel des Neugeborenen hat wahr- 
scheinlich seinen Grund in einem geringen Katalasegehalt der Gewebe, der fur das 
Kindesalter charakteristische hohe Stoffumsatz in einem besonderen Reichtum der 
Gewebe an Katalase infolge erhohter Abgabe durch die Leber. (Amer. Journ. 
PhyBiol. 52. 364—76. 1/6. [27/3.] Univ. von Illinois. Physiol. Lab.) A r o n .

Y oshitaka Shimidzu, Uber die Durchliissigkeit der Placenta fiir Adrenalin bei 
trachtigen Kaninchen und trachtigen wei/Sen Batłen. Triichtigen Tieren injiziertes 
Adrenalin geht nicht durch die Placenta auf den Fotus iiber. Das Blut der Foten, 
dereń Miitter Adrenalin injiziert erhalten haben, zeigt zwar einen holien Blutzucker- 
gehalt, dieser ist aber nicht auf einen Ubergang von Zucker aus dem miitterlichen 
Blut in das fotale zuriickzufiihren. — Die Frage, ob eine starkę, lang andauernde 
Adrenalinamie triichtiger Tiere schlieBlich auch zu einer Vermehrung des Adrenalins 
beim Fotus fiihren kann, wird offen gelassen. (Amer. Journ. Physiol. 52. 377—94. 
1/6. [30/3.] Philadelphia, W istar InBt. f. Anatomie.) A r o n .

C. F. L angw orthy und H. G. B aro tt, Energieuerbrauch bei Vorrićhtungen im 
Haushalt. Yerss. in einem besonders konstruierten Respirationscalorimeter ergaben 
fiir leichte Beschaftigungen (Handarbeiten) einen durchschnittlichen Mehrverbrauch 
von 9 Cal. pro Stde. gegeniiber ruhigem Sitzen, hartere Arbeiten, wie Waschen, 
Fegen, Scheuern ergaben einen Mehryerbrauch von etwa 50 Cal. pro Stde., Pliitten, 
Abwaschen usw. etwas niedrigere Werte. Sehr wichtig ist die Auswahl geeigneter 
ArbeitBgeriite fur die GroBe der Arbeitsleistung. (Amer. Journ. Physiol. 52. 400 
bis 407. 1/6. [6/4.] U. S. Agricult. Dep.) A r o n .

A. B isgaard  und Johs. Norvig, Weitere Unłersuchungen iiber die Neutralitats- 
regulation bei genuiner Epilepsic. Die Unters. der NH3-Ausscheidung und der 
H ‘-Konz. zeigte Storungen der Neutralitatsregulation im Sinne einer Stoffwechsel- 
storung von ausgesprochen basischem Charakter. Ais Ursache sind Storungen in 
Abbau und Ausfuhr der EiweiBstoffe anzunehmen, die mit einiger Wahrscheinlich- 
keit auf eine Hypofunktion der Glandulae parathyreoideae zuriickzufiihren sind. 
(Hospitalstidende 63. 49—62; ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 532. Ref.
W lED EM A N N .J SPIEG EL.
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Ł. Emm et Holt,- A ngelia M. Courtney und H elen Fales, Uber den Kalk- 
stoffwechsel bei Sauglingen und kleincn Kindern und das Verhaltnis der Kalk- und 
Fettausscheidung im Stuhl. I. Sduglinge mit Kuhmilchnahrung. I I . Kinder mit 
gemischter Kost. I. Die Resorption von CaO war bei reiner Kuhmilchnahrung im 
ganzen der Zufuhr proportional, 35—55% dayon. Um die nach friiheren Unterss. 
fiir Brustkinder n. Resorption (ca. 70%) zu erreichen, ist eine Zufuhr von min- 
destens 0,13 g CaO pro kg erforderlich. Einen EinfluB darauf iibt aber auch die 
Fettzufuhr, am giinstigsten ist das Yerhaltnis von 0,045—0,06 g CaO pro g Fett 
bei mindestens 4 g von diesem pro kg. Im Stulił ist hochstens % des CaO ais 
Kalkseife yorhanden. Bei Rachitikern und Diarrhoikern war die Resorption yon 
CaO gering, yerhaltnismaBig am hochsten bei abnorm hoher Kalkzufuhr, Lebertran- 
behandlung oder schwerer Tetanie, gebessert bei Besserung der Durchfalle.

II. Bei Kindern yon 1—7 Jahren bestśitigte sich die Abhiingigkeit der Kalk- 
resorption von der Zufuhr. Gesetzliche Beziehungen zur Zufuhr yon tierischem 
oder pflanzliehem Fett lieBen sich nicht auffinden. Das Yerhaltnis CaO : Fett 
schien eine Rolle bei chronischen Verdauungsstorungen zu Bpielen, wo die Resorption 
yon CaO wechselnd, oft sehr schlecht war. Ais Kalkseife wurde wieder nur ein 
unbetrachtlicher Teil des Kalkes ausgeschieden. — Durch CaCOs in SchiittelmLstur 
lieB sich in zwei Fiillen die Kalkresorption stark steigern, wahrend Ca-Acetat und 
-Phosphat ganz wirkuDgslos blieben. (Amer. Journ. of dis. of children 19. 97—113. 
201—22. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for med. res.; B a b ie s ’ Hospital; ausfuhrl. 
Reff. ygl. Ber. ges. Physiol. 1. 527—30. Ref. W . H e u b n e r . )  S p ie g e l .

F red eriek  M. Allen, Experimentaluntersuchungen uber Diabetes. I. Mitteilung. 
Erzeugung und Beobaclitung des Diabetes beim Hund. Uber den Einflufi der Kohlen- 
hydraternahrung. Bei Hunden mit operatiy yerkleinertem Pankreas, die dem mensch- 
lichen Diabetes analoge Erscheinungen aufweisen, tritt auf kohlenbydratreiche 
Kost bedeutende Yerstarkung der Glykosurie mit rapider Abnahme des Korper- 
gewichts u. friihem Tod ein. Bei Entfernung von nur % —%  des Pankreas wird 
nach der Operation oft ein Stadium beobachtet, in dem die Erholung so weit fort- 
schreitet, daB die Toleranz fur Kohlenhydrate immer weiter steigt u. selbst durch 
groBe Mengen Zucker keine Glykosurie mehr erzielt werden kann. Im AnachluB 
an weitere Pankreasabtragung kann dann schwerer Diabetes auftreten. Yon Ein
fluB auf die Toleranz fiir Kohlenhydrate ist auBer der Diat das Korpergewicht u. 
die natiirliche Heilkraft des Korpers, die zu Hypertrophie des Pankreasrestes und 
dadurch zur Erhohung der Toleranz fuhren kann. Abnahme des Korpergewichtes 
erhoht im allgemeinen die Toleranz fur Kohlenhydrate, da sich dadurch das Yer
haltnis Pankreas pro kg Korpergewicht zugunsten des ersteren yerschiebt. Im 
Friihstadium erzeugt Glucose leichter Diabetes ais Starkę; oft geniigen 50—100 g 
Zucker, um Diabetes heryorzurufen, wahrend beliebig groBe Mengen Brot unwirksam 
sind. Der Grund liegt in der schnellen Resorption des Zuckers, wodureh der Or- 
ganismus plotzlich mit Zucker uberschwemmt wird, wahrend die Starkę langsam 
resorbiert wird. Wenn chronischer Diabetes besteht und Erholung unmoglich ist, 
so fuhrt Starkę zwar langsamer, aber ebenso sieher zur Glykosurie. Der zeitliche 
Untersehied kann yon Tagen bis zu Monaten schwanken. (Journ. of exp. med. 
31. 381—402; ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 1. 534—35. Ref. HiLDE- 
b r a n d t . )  S p ie g e l .

H ow ard B. Lewis, unter Mitwirkung yon E dw ard  H. Cox und G. E. Simpson, 
Der Sćhwefelstoffwechsel. III. Die Beziehung zwischen dem Cystingehalt der Eiweipstoffe 
wid ihrer Wirksamkeit fiir Erhaltung des Stićkstoffgleićhgeicichts bei Hunden. (Vgl. 
Journ. Biol. Chem. 26. 61; C. 1917.1. 592.) In der II. Mitteilung (Journ. Biol. Chem. 
31. 363) war gezeigt worden, daB Zusatz von Cystin in kleinen Mengen zu der ei- 
weiBarmen Nahrung yon Hunden die N-Bilanz gunetig beeinfluBte, wahrend Tyrosin
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u. Glykokoll ohne solclie Wrkg. blieben. Es ergab Bieli nun weiter, daB bei geringer 
EiweiBzufulir daB cystinreiche Serumalbumin giinstiger wirkt, ais das cystinarme 
Caseiu, dieser Uutersehied aber durch Zusatz von Cystin zu letzterem aufgehoben 
werden kann. (Journ. Biol. Chem. 42. 289—96. Juni. [5/4.] Urbana, Univ. of Illi
nois, Lab. of Physiol. Chem.) S p ie g e l .

S. Dana H ubbard , Methylalkoholvergiftwng. Bei den akuten Yergiftungen 
lassen sich drei Krankkeitsbildcr unterscheiden: 1. Ein leichtes, mit Schwindel, 
Obelkeit und leichten Magendarmstorungen. In wenigen Tagen erfolgt Heilung. 
Spater konnenmehr oder weniger schwere Sehstorungen auftreten. — 2. Ein schweres, 
mit langer dauernder Obelkeit, Erbrechen, Gastroenteritis, Sehstorungen, die dfters 
zur Erblindung fiihren. — 3. Seliwerer Kollaps, der zu Coma u. Exitus fiihrt. Die 
Schwere des Kraukheitsbildes hiingt von den eingenommenen Mengen u. der indi- 
viduellen Disposition ab. Bei der Differentialdiagnose der Yergiftung sind die 
Sehstorungen das wichtigste Symptom. Objektiy findet man Dilatation der Pu- 
pillen und Atrophie des Optieus. Die Behandlung ist symptomatiach. (New York 
med. Journ. 111. 16—19.) J o a c h im o g lu .* *

Andre M ayer, H. M agne und L. P lantefol, Todesursache im Fali des akuten 
Lungenddcms, verursacht durch Einatmen schadlicher Ddmpfe oder Gase. (Vgl. 
A. M a y e r ,  C. r. d. l ’Acad. des seiences 170. 1073; C. 1920. III. 212.) Die Todes
ursache bei Kampfgasvergiftungen, die mit Schadigungeu der Lunge verbunden 
aind, ist nicht in einer etwaigen B. toxischer Prodd. in der verletzten Lunge zu 
suehen, sondern in einer Verarmung des Blutes an Oj infolge akuten Lungenodems. 
Durch kraftiges Zentrifugieren kann man dem Lungengewebe bis zu 60% seines 
Gowichtes an einem farblosen Transsudat entziehen, das sich von dem Blutplasma 
nur durch einen hoheren Gehalt an Glucose, Harnstoff, NHS und Nichtprotein-N 
unterscheidet. Schiidigungen des Nervensystems, der Stoffweehselorgane und des 
Hamoglobins werden nicht beobachtet. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1421 
bis 1424. [7/6.*].) R i c h t e r .

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
Conrad Jacobson, Eine Untersuchwig der Kohlenhydrattoleranz lei Tieren mit 

Eckscher Fistel und Hypophysenentfernung (Abtragung des hinteren Lappens). 
Wenn das Pfortaderblut direkt in die untere Hohlvene geleitet wird, so nimmt die 
Toleranz fiir Liivulose erheblich ab, die fiir Glucose wird nur wenig beeintriichtigt. 
Daraus folgt, daB die Leber fiir den Liiyuloseabbau von integrierender Bedeutung 
ist, fiir den Glucoseabbau aber nicht, weil diesen auch die Muskeln iibemehmen 
konnen. — Nach Entfernung des hinteren Lappens der Hypophyse bei Tieren mit 
ECKscher Fistel nimmt einige Zeit nach der Operation die Toleranz fiir Glucose 
(aber nicht fiir Lavulose) etwas zu, weil die Fahigkeit der Muskeln, Glucose zu 
speichem, erhoht ist. (Amer. Journ. Physiol. 52. 233—47. 1/6. [17/3.] Baltimore, 
J o h n s  H o p k in s  Med. School. Boston, P e t e r  B e n t  B r ig h a m  Hosp.) A r o n .

R.. B. H arvey, Die Bcr.iehv.ng zwischen de>m Gcsamtaciditat, der Konzentration 
der Wasserstoffionen und dem Geschmack der sauren Losungen. Unterss. an ver- 
schiedenen Friichten zeigten, daB der Uutersehied der H-Ionenkonz. bei stark und 
schwach sauer schmeckenden Friichten nur gering war. Es war also zu ent- 
scheiden, ob in sauren Lsgg. nur die H-Ionenkonz. oder die gesamte Siiure ge- 
schmeckt wird. Durch mehrere Personen wurde der Geschmack von Lsgg. ge- 
priift, die bei gleicher H-Ionenkonz. verschiedenen Gehalt an Gesamtsaure u. mn- 
gekehrt besaBen. Diese Lsgg. wurden aus Essigsaure u. Na-Aeetat gemischt und 
im Geschmack mit Salzsaurelsgg. gleichen H-Ionengehaltes vergliehen. Es zeigte 
sich, daB der saure Geschmack nicht allein von der H-Ionenkonz. der Lsg. abhangt, 
sondern auch von dem Gehalt an Gesamtsaure. Wiiuschenswert ist es daher,
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daB bei Unterss. von Friicliten beide Faktoren gemessen u. angegeben werden. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 712—14. April. [16/1.] Washington, Bureau of 
Plant Induatry, U. S. Department of Agrieulture.) J. Me y e k .

F. H. Kooy, Kórperlićhe Veranderungen im Gefolge von Gemutsbewegungsn. 
Ea werden bei yersehiedenen Formen der Gemiitserregung die Anderungen des 
Blutzuckergehaltes, des Blutdrucks, der Temp. und Auftreten intestinaler Storungen 
(Verstopfung) yerfolgt. Die Erscheinungen, besonders in den Zustśinden yon Zorn 
und Angst, werden ais Rkk. des sympathisehen Neryensystems aufgefaBt. (Nederl. 
Maandschr. v. Geneesk. 9. 29—44', ausfuhrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 532 bis 
533. Ref. W e il a n d .) Sp i e g e l .

Y. K o lle rt und A. Frisch, Die sogenannten Blutlipasen lei Tuberkulose. Unter 
dem Yorbehalte, ob wirklieh die Spaltung des Tributyrins durch Serum einer fett- 
spaltenden Eigenschaft zuzuschreiben ist, ergibt sich aus den Unterss. der Vff. 
folgendes: Sera prognostisch giinstiger Falle bewirken in der gleiehen Zeit eine
bedeutend groBere Spaltung des Tributyrins, ais die Sera yon rasch fortschreitenden 
Tuberkulosen. Im allgemeinen zeigen Kranke mit serosen Ergiissen niedere Werte 
der Tributyrinspaltung durch Serum. Fast gesetzmaBig auf der Hohe der Blut- 
serumwerte hiilt sich der Lipasewert im Exsudat. Weder bei Tuberkulosen ohne 
meningale Symptome, noch bei Meningitis tuberculosa konnten im Liąuor Lipasen 
aufgefimden werden. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. 43. 305—26. Wien, II. med. 
Klin. d. Uniy.) P. HlKSCH.**

L. S. F rid e ric ia , Austausch von Chlorionen und Kohlenstoffdioxyd zwischen 
Blutkorperchen und Plasma. Unterss. iiber den EinfluB yerschiedener C02-Spannungen 
zeigen in Obereinstimmung mit Ergebnissen von VAN Sl y k e  und COLI.EN (Journ. 
Biol. Chem. 30. 342) einen EinfluB auf die Yerteilung der Chloride zwischen 
Plasma und Erythrocyten, der proportional dcmjenigen auf die Bindungsfiihigkeit 
fur COa yerlauft. Die Ursache liegt in den Blutkorperchen; der Betrag der bei 
steigender COa-Spannung durch sie aus dem Plasma aufgenommenen Chlorionen 
entspricht fast yollig der Yermebrung des Bindungsyermogens fur COa im Plasma. 
Dieses Bindungsyermogen wird aueh in den Korperchen gesteigert. Will man sich 
der Erklarung yon H a s s e l b a l c h  fiir die Eigenschaften des Hamoglobins (Biochem. 
Ztschr. 78- 112; C. 1917. I. 249) anschlieBen, so muB man sie aueh auf den Uber- 
gang yon Chlor- und anderen Ionen in die Blutkorperchen ausdehnen. Der Chlorid- 
gehalt des Blutes beeinfluBt lediglich die Verteilung des COa zwischen Plasma u. 
Korperchen, nicht merklich die Gesamtmenge COa, mit der sich das Blut bei yer- 
achiedenen Spannungen zu yerbinden yermag. (Journ. Biol. Chem. 42. 245—57. 
Juni. [10/2.] Kopenhagen, Bispebjerghospital; Uniy.-Lab. f. Zoophysiologie.) Sp ie g e l .

W. Schemensky, Untersućhungen uber die Oberfldćhempannwig des Urins und 
ihre Anwendung au f die Tdinische Pathologie. Es wurden n. und pathologische 
Harne mittels eines modifizierten Stalagmometers untersucht, nachdem sie, um den 
EinfluB yerschiedener DD. auszuBchliefien, auf die einheitliche D. 1,010 gebraeht 
waren. Es wurden jedesmal bestimmt der Stalagmometerwert des Hams direkt 
(St 1) und nach Absorption mit 10°/o Aufschwemmung yon Tierkohle (StO); beide 
Bestst. erfolgten ferner an den gleiehen Urinen nach Zusatz yon H-Ionen bis zur 
Umschlagszone von Methylorange von Gelb in Orange, yon Kongorot yon Rot in

St 1 S I
Hellblau (S 1 und S 0). Die so gewonnenen Yerhaltniszahlen ^  ^ und -g- -̂ werden

ais „stalagmometrisehe Quotienten“ bezeiehnet, die erste ais „Qaotient“ sehlechthin, 
die zweite ais „Saurequotient“. Bei (im iiblichen klinischen Sinne) normalen 
Harnen ist der Quotient <[ 100, der Saureąuotient fast stets 200 mit S c h w a n -
kungen yon 19—250 (1 Fali). Bei Gallenfarbstoffharnen, Nephrosen, Nephritiden, 
Pyelitiden und Schwangerschaft liegt der Quotient weit hoher, zwischen 20 und
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465 schwankend. Das kann nicht allein durch Ggw. von Albuminen oder Albumosen 
yerursacht sein, sondern auch durch andere, noch unbekannte Substanzen. Un- 
sichere Ergebnisse hatten bisher die Unterss. bei Eklampsie, n. Quotienten zeigten 
bisber Uramie, Gelenkrheumatismus, Diabetes mellitus. Die Befuude bei einem 
Falle yon Typhus weisen auf die Moglichkeit hin, einen Krankheitszustand auf 
dieeem Wege schon zu einer Zeit zu erkennen, w o die anderen klinischen Unter- 
sucbungsmethoden noch yersagen. (Biochem. Ztschr. 105. 229—54. 9/6. [9/3.] Frank
furt a. M., Inst. f. Kolloidforsch.; Medizin. Univ.-Klinik.) S p ie g e l .

6. Agrikulturchemie.
E . K leine, B k  Wintersaateulc Agrotis segetum Schiff. und ihre Bedeutung ais 

landwirtschaftlicher Schadling. Yf. gibt Mitteilungen iiber das Beobachtungsgebiet, 
Befalljahre, W itterungsyerhaltnisse, Boden, Starkę des Befalls, EinfluB der Yor- 
frucht, Bodenbearbeitung, Dungung und Bekampfungsmoglicbkeiten. Letztere sind 
leider nicht aussichtsreicb. Parasitare Infektion findet kaum statt, Ausstreuen von 
Kainit und Kalkstickstoff in groBen Mengen auf die befallenen Pflanzen schadigt 
diese noch mehr, wie der Schadling. (Ztschr. f. angew. Entomologie 6 . 247 bis 
269. Febr. Stettin.) V o lh a b d .

W. H ero ld , Zur Kcnntnis von Agrotis segetum Schiff. (Saateule). I I .  Die 
herangewachsene Baupe. (I. Mitt. vgl. K l e i n e , Ztschr. f. angew. Entomologie 6 . 247; 
vorst. Bef.) Vf. behandelt Art und Starkę des Auftretens, physikalische und che- 
mische Einfliisse der Umgebung (Kalkgehalt des Bodens), Bekampfung durch Chemi- 
kalien, Griiben (Kainitfanggrabenverf.). Die Raupen wandem aus frisch mit 
Kainit gestreuten Parzellen heraus und geraten in Graben, wo sie gefangen werden 
konnen. (Ztschr. f. angew. Entomologie 6 . 302—29. Februar. Bromberg, Kaiser 
WlLHELli-Inetitut, Abt. f. Pflanzenkrankheiten.) Yolhap.d.

E. Schaffnit, Tfber die geographiscM Yerbrcitung von Calonectria, graminicola
{Berle, wid Brom.) Wwr.  [Fusarium nival. Caes.) und die Bedeutung der Beize 
des Roggens zur Bekampfung des Pilzes. Der Schneeschimmel findet sich yornehm- 
lich in rauher Gebirgslage, nicht in der Ebene und befśillt meist Boggen. Die 
Wrkg. der Beize ist beeinfluBt durch den Zustand des Saatgutes. Beizmittel, die 
bei frischem, schwach befallenem Saatgut yorziiglich wirkten, yersagten bei starkem 
Befall oder altem Getreide. Unter den angewandten Beizmitteln hat sich CKlor- 
phenolgueóksilbcr (Upsulun) am besten bewahrt. (Landw. Jahrbb. 54. 523 — 38. 
Marz. Bonn-Poppelsdorf, Pflanzenschutzstelle d. landw. Hochschule.) V o l h a r d .

F. Honcamp, Bericht iiber die Beurteilung Irandsporenhaltiger Kleie. (Mitt. d.
D. L. G. 1918. Stuck 50; B ie d .  Zentralblatt f. Agrik -Ch. 48. 470—71. Dez. 1919. 
Rostock. — C. 1920. III. 167.) V o l h a r d .
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