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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
H. Beckarts, Theodor Schumacher f .  Nachruf. (Ztaclir. f. Untcrs. Nahrgs.-u. 

Genuiimittel 39. 179. 15/4. [Febr.] Braunschweig.) RttHLE.
W. A. Hamor, Leonard Merritt Liddle. Nachruf auf den am 21/2. 1920 ver- 

storbenen Gelehrten. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 400—1. 1/4.) Grimme.
A lexander Silverm aii, Francis C. Phillips. N a c h ru f  a u f  d e n  am  16/2. 1920 

v e rs to rb en e n  G e leh rten . (Jo u rn . In d . a n d  E n g in . C hem . 12. 399—400. 1/4.) G r im m e .
W. A. H am or, David Shepard Pratt. Nachruf auf den am 28/1. 1920 yer- 

śtorbenen Gelehrten. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 400. 1/4.) G r im m e .
SI. Born, Die Briicke zwischen Chemie und Physik. Vf. gibt eine Ubersicht 

iiber die Probleme der chemischen Affinitatslehre, die Bindungsenergie zweiatomiger 
Molekeln, die Energie der Krystallgitter, Rkk. zwischen binaren Salzen, die Ioni- 
sierungsenergie der pOBitiven Ionen, die Elektronenaffinitat der elektronegativen 
Atome, die Ionisierungsenergie der Halogenwasserstoffe, die Verdampfungawarme 
der einwertigen Metalle. (Naturwiseenschaften 8 . 373—82. 14/5. Frankfurt a. M. B y k .

E m il K o h lw e iler , Konstitution und Konfiguration der Atome. (Ztschr. f. 
physik. Ch. 9 4 . 513—41. — C. 1 9 2 0 . III. 113.) J. Me y e r .

Irv in g  Langm uir, Die Struktur der Atome und ihre Beziehung zur chemischen 
Valenz. Sammelreferat uber die Arbeiten von L e w is  (Journ. Americ. Chem. Soc.
38. 762; C. 1916. II. 535) und iiber eigene Veróffentliehungen. (Journ. Franklin 
Inst. 1 8 7 . 359; C. 1919 . III. 360; Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 1543; C. 1 9 2 0 . I. 
356). (Joum. Ind. and Engin. Chem. 12. 386—89. 1/4. Schenectady, N. Y., General 
Electric Co.) G e im u e .

Otto L iesche, Graphische Darstellung chemischer Verbindungen und Eeaktionen 
im Gibbsschen Dreieck. Es wird gezeigt, wie sich samtliche Verbb. aus drei Ele- 
menten graphisch im GlBBSschen Dreieck anschaulich nacb ihrer Zas. darstellen 
lassen, u. wie sich eine Systematik wohldefinierter chemischer Verbb. auf diesem 
Wege geben lafit. Auch die Beziehungen der Verbb. zueinandcr und ihre Ekk. 
lassen sich versinnbildlichen. Bei Verbb. und Ekk. mit vier Elementen benutzt 
man anstatt des einen Dreiecks zwei, die mit einer Seite zusammenfallen. Es wird 
auf den Vorteil dieser Art der graphischen Darst. fur solęjie Falle hingewiesen, 
bei denen z. B. chemisebe Verbb. infolge von geringer Ubereinstimmung ihrer Ana- 
lysen noch nicht genau erkannt sind. (Ztschr. f. physik. Ch. 9 4 . 663—90. 14/5. 
1920. [21/11. 1919.] Berlin-Dahlem, Kaiser WlLHELM-Inst. f. Chemie.) J. M e y e r .

Gregory P aul Baxter, 26. Jahresbericht der Atomgewichtskommission. In den 
Jahren 1918 und 1919 ver6ff'entlichte Bestimmungen. Es werden folgende Ande- 
rungen fur 1920 Yorgeschlagen (die Zahlen in Klammern sind die Werte fur 1916): 
Argon 39,9 (39,88), Bor 10,9 (11,0), Columbium (Niob) 93,1 (93,5), Gallium 70,1 
(69,9), Stickstoff 14,008 (14,01), Thorium 232,15 (232,4), Yttrium  89,33 (88,7). Yf. 
referiert kurz die in den beiden letzten Jahren ausgefiihrten Unterss. iiber die At.- 
Geww. folgender Elemente: Helium, Bor, Fluor, Kohlenstoff, Argon, Gallium, Brom, 
Yttrium, Zinn, Dysprosium, Erbium, Radioblei. (Vgl. C l a b k e  etc., Journ. Americ. 
Chem. Soc. 41. 1881; C. 19 2 0 . I. 721.) (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 2 . 327—33. 
Marz. [12/2.] Cambridge, Mass.) ' B u g g e .

J. H. Au drew , Einige Bemerkungen zur Theorie der Okklusion von Gasen in 
Metallen. Aus den Verss. von A n d p .e w  (Joum. Iron and Steel Inst. 1912. N r. 2;
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Journ. Faraday Soc. 1914), Andkew n. H o l t  (Proc. Royal Soc. London, Serie A, 
8 9 . 170; C. 1913. II. 1202), H o l t , E d g a b  und F ie s t  (Ztschr. f. physik. Ch. 8 2 . 
513; C. 1913, I. 1400), H o l t  (Proc.. Royal Soc. London, Serie A, 9 0 . 226; C. 1914.
II. 755) u. andercn zieht Yf. den SchluB, daB die Okklusion (Abaorption) der Gase 
auf die Ggw. der amorphen Phase zuriickzufuhren ist , wiihrend die Rekrystalli- 
sation der Adsorption oder Abgabe von Gaeen durch diese Phase zuzuschreiben 
ist. Palladium  und wahrscheinlich auch Platin  scheinen beziiglich ihrer Affinitat 
fiir Hj sich von anderen Metallen abweichend zu yerhalten. Okklusion u. Diffusion 
sind mehr oder weniger identisch und konnen durch einfache physikaliscbe Ge- 
setze obne chemische Yereinigung erklart werden. Es ware zu erwarten, daB be- 
arbeitete Metalle infolge B. eines amorpben Zements eine groBere Loslichkeit fiir 
Gase zeigen ais unbearbeitete. (Trans. Faraday Soc. 14. 232—39. Juli 1919. [12/11.* 
1918.] Manchester.) G b o s c h u f f .

L udw ig B erenyi, Priifung der Polanyischen Thcorie der Adsorption. Die von 
P o l I n y i  (Verbandl. Dtsch. P h y s ik . Ges. 18. 55) entworfene Theorie der Adsorption 
ist vom V£. nur an den Messungen yon T it o f f  iiber Adsorption von CO., a n  Kohle 
gepriift worden. Zur weiteren Priifung wird hier eine neue Rechnungsmethode 
zur Berechnung der Yerteilung des Adsorptionspotentials im AdBorptionsraume ent- 
wickelt, welche diese Funktion auch aus Isothcrmen oberhab der kritischen Temp. 
des adsorbierten Stoffs zu ermitteln gestattet. Unter Anwendung dieser Methode 
wurde das zur Yerfiigung stehende Materiał, und zwar die Yersuchsisothermen yon 
C02, N s, C,H4, CO, CH«, Ar und NH, an Kohle, sowie die Adsorptionaisothermen 
von CO„ SO, u. NH , an Kieselsiiuregelen auf Grund der Beobachtungen fruberer 
Forscher zur Priifung der P O L iN Y ischen  Theorie herangezogen. Dabei fand sich 
dieselbe merklich bestatigt. Die POLANYlsche Theorie zeigt sich auch auf die Ad- 
Borption von Gasen durch nichtquellbare Gele anwendbar. (Ztschr. f. physik. Ch. 
9 4 . 628—62. 14/6. 1920. [20/11. 1919.].) J. Me y e k .

E. Janecke, Uber die Art, die Loslichkeit von Kalisalzen graphisch darzustellen. 
Im allgemeinen wird dio Loslichkeit von Salzen in W. bei steigender Temp. gra
phisch zum Ausdruck gebracht, indem man geloste g in 1 Liter Lsg. zueinander 
in Beziehung setzt. Soli dabei die D. der FI. mit beriicksichtigt werden, so be- 
kommt man bereits 2 Kuryen. Statt der Gewichtamengen konnen auch Molekular- 
mengen benutzt werden; dies -wird notwendig, wenn es sich um komplese Salz- 
gemischc handelt, zwischen denen Umsetzungsmoglichkeiten bestehen. In solchen 
Fiillen kommt man mit Flachendarst. nicht aus, sondern muB raumliche Darst. zu 
Hilfe nehmen; Yf. erlautert eine ganze Anzabl solcher Gebilde fiir einfache und 
kompleie Salze in eiafachen Kurven und Projektionen yon Raumgebilden. (Kali 
14. 140—47. 15/4. 158-65 . 1/5. 176-84 . 15/5.) V o l h a k d .

E. Staechelill, Untersuchungen an FarbstoffJcctten. Im AnschluB an friihere 
Unterss. yon Batje (Ztschr. f. Elektrochem. 25. 102; C. 1919. III. 3) wird der 
Becquereleffekt bei FarbstofFen unter Zusatz yon Oiydations- u. Reduktionsmitteln 
untersucht. D ie Einw. des Lichtes auf eine sensibiiisierende Farbstofflsg. besteht 
nach B a u e  in einer yerborgenen Wasserelektrolyse. Dieselbe macbt sich an einer 
in die Lsg. eintauchenden Elektrode bemerkbar, indem sie dereń Potential beein- 
fluBt. Es sollte im besonderen gepriift werden, wie der Becąucreleffekt durch 
hinzugesetzte Oiydations- und Reduktionsmittel beeinfłuBt wird. Die fluorescie- 
renden Farbatofflsgg. wurden aus Rhodainin, Eosin, Chinin, Tetrachlorfluorescein, 
Phosphin, Amido-G-Salz u. Resorufin liergeatellt. Ais Oiydations- u. Reduktions
mittel dienten A., Acetaldehyd, Formaldehyd, Oxalsaure, Ferrosalz, Jodlsg., Ferri- 
salz, 0 „  H,. Es wird festgestellt, daB der Effekt doppelseitig ist und in seiner 
GroBe und Richtung von den anwesenden Oiydations- und Reduktionsmitteln ab- 
hangt. Die Annahme, daB der Becąuereleffekt auf eine yerborgene Knallgasphoto-
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łyse znruckzufuhren ist, wird durch diese Beobachtnngen bestiitigt. (Ztschr. f. 
physik. Ch. 94. 5 4 2 -91 . 14/5. 1920. [6/10. 1919.] Zurich.) J. Me y e r .

V. B.otłnnund und 6 . K ornfeld Bcmerkung zur Abhandlmg von A . Giinther- 
Schulze iiber das LeitvermSgen von Permutitgemischen. Zuriickweiaung der Angabe 
von G tJn t h e r -S c h u l z e  (Ztschr. f. Elektrochem. 25. 330; C. 1919. III. 944), bei der 
Ableitung der Formeln fur den Basenaustausch im Permutit seien Yff. (vgl. Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 103. 139; C. 1918. II. 774) von unbewieaenen Yoraussetzungen 
auegegangen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 76—77. 21/5. [3/1,] Physik.-chem. 
Inst. der deutschen Univ.) G r o s c h o f f .

B ichard  Lorenz, Beitrage sur Theorit der dektrolytischen Ionen. Nr. 14. 
l7ber das Additivitatsgesetz von Kohlrausch, (13. Mitt. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 109. 63; C. 1920. I. 488.) Unter Hinweis auf die Arbeiten von IS.t e r e c ji, 
Mil n e r  u . H e b t z  erlautert Vf. die Bedeutung des KOHLRAUSCHschcn Additiyitats- 
geaetzes des molaren Leitvermogens im Sinne des Additiyit&tsgeaetzes fiir yoll- 
8tandige Dissoziation der starken Elektrolyte. Hierbei kann der Koeffizient a, 
welcher in der klassiachen Theorie den Diaaoziationsgrad der Elektrolyte darstellte, 
zur Ionenbeweglichkeit bezogen werden, wodurch mit der Konz. veranderliche 
Ionenbeweglichkeiten entstehen. Ein Bolcher Ansatz setzt konstantę HiTTORFsche 
Uberfuhrungszahlen yoraua (d. h. solche, die sieli mit der Konz. nicht yerandem). 
Man kann aber den Obergang zu yeranderlichen Ionenbeweglichkeiten allgemeiner 
ansetzen, indem m an  jedem łon einen spezifischen Veranderlichkeitskoeffizienten 
aeiner Beweglichkeit zusehreibt, den es in alle Lsgg. „mitbringt". Vf. entwickelt 
die Theorie, entsprechend diesen Bedingungen. Die Uberfiihrungicahlen muasen 
danach urn ao starker yeranderlich sein, je groBer der Unterschied in den lonen- 
beioeglichkeiten ist. Hierdurch wird erklarlieh, da8 die tjberfuhrungszahl von KC1, 
dessen Ionen ungefahr gleich achnell wandern, mit der K o nz. kaum yeranderlich 
ist. Vf. bereehnet die Ionenbeweglichkeiten bei KCl, E B r, K J , K N O t, K JO „ KCIO,, 
KG NS, NaCl, N aNOt , N aJO, neu und stellt eme Tabelle der Beueglichkciten t>on 
-ZT-, N a- und Cl’-Ionen in ihrer Abhiingigkeit von der Konz. auf. Nicht alle ge- 
nannten Salze sind fiir die Berechnung der Ionenbeweglichkeiten gleich geeignet. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 55—75. 21/5. [21/1.] Frankfurt a. M., Inst. f. 
Physik. Chemie der Univ. u. dea Physik. Vereins.) G r o s c h u f f .

M ing Chow, Die Aktimtaten der Ionen in LSsungen gemitchłer Elektrolyte. Vf. 
onterauchte Zellen yom Typus: H, (1 Atm.), H C l^  -f- KCl(Cĵ  Hg,Cl, +  Hg, in 
denen die einzelnen Konzz. Cj u. c3 geandert wurden, w&hrend ihre Summę cL -f- cs 
konstant blieb, namlich 0,1-n. Auf dieae Weiae sollte unmittelbar der Wert des 
Prod. der Aktiyitaten dea H-Iona und des Chloridions ermittelt werden; auch er- 
schienen so Aufscbliisse flber die Einzelaktiritaten der beiden Ionen im Gemiach 
mBglicb. Aus den Werten der EK. von Zellen vom Typus:

H, (1 Atm.), HC1(0) +  KCl(0|lc), H g +  HgjCl„ HC1 (0,1) H, (1 Atm.) 
ergaben sich die Werte fiir die Abnahme der freien Energie beim Obergang von
1 HC1 aus der 0,1 mol. HCl-Lsg. in das Gemisch mit der HCl-Konz. c. Hieraus 
wurde das Yerhaltnis des Prod. der Aktiyitiitskoeffizienten («H u. a cl) des H-Ion? 
und des Chloridions im Gemisch zu demselben Prod. in 0,1 mol. Lag. bereehnet. 
Der Aktmtatskoeffizient der HC1 erwies sich im wesentlichen (innerhalb 1%) fur 
alle Gemische ais gleich, d. h. das Prod. der Aktiyitaten der Ionen ist proportional 
dem Prod. der Konzz. der H-Ion- u. Chloridionbestandteile, selbst wenn die Konz. 
der Siiure sich yon 0,0001 bis 0,1-n. yerandert, yorausgeaetzt, daB die Gesamtkonz. 
des Elektrolyten in der Lsg. konstant bleibt. Macht man die Annahme, daB das 
Chloridion in Lsgg., in denen die Chloridkonz. die gleiche ist, eine und dieselbe, 
von dem Kation unabhangige Aktiyitat besitzt, so kommt man zu dem SchluB, daB

22 *
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daB H-Ion eine seiner Konz. proportionale Aktiyitat hat. Da das H-Ion offenbar 
beBonders empfindlich gegen atorende Einfliisse sein muB, bedeutet dies, da8 der 
Aktiyitatskoeffizient ajc der einwertigen Ionen stark ionisierter Substanzen im all- 
gemeinen eine Funktion der Gesamtkonz. des Salzes oder der gesamten Ionenkonz., 
aber nicht der eigenen Konz. ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 497—502. Marz 
1920. [29/11. 1919.] Cambridge, Mass. Inst. of Technol. Research Lab. of Phys. 
Chem.) Bugge.

M egh Nad Saha, Ubcr die mcchanischen und dektrcdynamischtn JEigenschaften 
des miektrons. Vfr behandelt die Dynamik des Elektrons naeh den Prinzipien der 
Relativitatstheorie, er macht aber einige yereinfachende Vorausseteungen, welehe 
ihn auch zu einem etwaa einfacheren Elementargesetz fiir die Wechselwrkg. be- 
wegter Elektronen fiihren, ais wie dies im allgemeinen von den Relatiyilató- 
theoretikern abgeleitet wird. (Physieal Reyiew [2] 13. 34—44; (Physik. Ber. 1. 
316. Ref. K orn.) P flO cke.

P. W alden, Uber den Mólekularzustand binarer Salze in schwach ionisierenden 
Losungsmittcln. Beitrdge zur Solvólyse und Pólymerie. Ais Solyolyse wird dic 
Umsetzung eines gclosten Salzes mit dem Losungsmittel bezeichuet. Sie entspricbt 
also bei wss. Lsgg. der Hydrolyse. W ie ein Uberblick iiber friihere Unterss. zeigt, 
ist die Solyolyse eine weit yerbreitete Erscheinung. Der Solyolyse entgegengesetzt 
ist die Pólymerie. Um die Abhangigkeit beider Erscheinungen vom Losungsmittel 
festzustellen, bestimmt Vf. die MolekulargroBe einer groBeren Anzabl von orga- 
niscben Ammonium- u. Phosphoniamsalzen in Eg. u. findet nach der Gefrierpunkts- 
methode, daB sie bi- und trimolekular gelost sind: Die Pólymerie ist bei den 
Jodiden am groBten, bei den Chloriden am geringsten. D ie in gleicher Weise 
untersucliten Rbodanide des Na, K und NH, erwiesen sieb ais ycrsehieden poly- 
merisiert, aber in geringerem MaBe ais die organisehen Salze. Eine Unters. mehrcrer 
organiscber Pikrate und Salicylate in Eg. zeigte, daB diese Salze im Betrage 0 bi* 
100°/o solyolytisch zerlegt werden. Im Zusammenhang mit dem Auftreten der poly- 
meren Salzmolekeln in Essigsaurelsgg. wird man fiir die groBeren Konzz. der zur 
Solyolyse neigenden Salze neben der Solyolyse auch noch eine Pólymerie der nicht- 
solyolysierten Molekeln ais wahraeheinlicli in Betracht ziehen mussen. In analoger 
Weise wurden die erwiibnten Salze in Diphenylamin u. Phenol ais Losungsmittel auf 
ihre Pólymerie und Solyolyse hin imtersucht. Die ErgebniBse, die sich den in Eg. 
gefundenen anschlieBen, werden durch die Ergebnisse friiherer Unterss. in CCI*, 
CSa, Cyclobesan, C6H„ Naplithalin, CHC), und CH,C1S erganzt und eingchend er- 
ortert. Die hoehsten Solyolysationsgrade kommen in Medien vor, welche praktisch 
Isolatoren sind, wie Naplithalin, Bzl., CClj, CSs. Infolgedessen kann die solyoly- 
tische Dissoziation nicht auf Ionenbildung u. Ionenmitwrkg. zuriickgefiihrt werden. 
Auf den Solyolysationsgrad yerschiedener Salze mit gemeinsamer Saure ist ron 
augenscheinlichem EinfluB die Starkę der Base in dem Salz und die Affinitat des 
Meditims zu einer der Komponenten des Salzes, d. h. die Fahigkeit des Losungs- 
mittels, seinerseits mit der Base oder Siiure des SalzeB Molekularyerbb. zu bilden. 
Ein und dasselbe starkę binare Salz kann je nach dem Solyens alle Stufen der 
Pólymerie durchlaufen. Hierbei kómmt der DE. des Solyens eine entscheidende 
Rolle zu. Der Polymeriegrad der Salzmolekeln ist um so grofier, je geringer die 
DE. des Losungsmittels ist. Quantitativ ergibt sieh, daB bei gleiehem Polymeri- 
sationsgrad x  in yerschiedenen Solyeńzien, dereń DEE. E u E 1} JE, usw. und die 
zugehorigen Verdiinnungen v,, vit v3 usw. sind, die Gleichung gilt:

3 3_
E 1 ]/jTj =  J$t y Vi =  . . .= ■ >  konst.

Auf yersehiedene Polymeriegrade x  iibertr»gen, ergibt sich allgemein die an-
i _

geniiherte Beziehung X'E'~Yv ~  konst. ~  30. Da diese Beziehungen zwisehen
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dem Grade der Depolymerisation der Salzmolekeln und der DEE. des Solvens ge- 
nau dieselben sind wie zwischen der elektrolytisehen Diaaoziation deraelben Salz
molekeln in Ionisierungamitteln, bo laaaen sich Betraclitungen iiber die Spaltung 
der polymeren Salzmolekeln in elektrisch entgegengeaetzt geladene Molekeln an-

© ©
atellen, etwa nach dem Schema: (MeX)2 — >■ (MeX) -(- (MeX). (Ztschr. f. phyaik. 
Ch. 9 4 . 295—373. 27/4. 1920. [27/9. 1919.] Riga, Polytechnikum, und Ro8toek. 
Chem. Inat. der Univ.) J. Me y e r .

P. W alden, iiber den Zusammenhang des nichtdissoziierten Anteils (1 — a) der 
geldsten Salze mit der Dielekłriziłdtskonstante s der Losungsmittel. (Vgl. Ztschr. f. 
pbysik. Ch. 9 4 . 295; vorsteh. Ref.) Der undisaoziierte Brucliteil einea Salzea (1 — a) 
in einer LoBung scheint eine bedeutendere Rolle zu apielen, ala man bialier an- 
genommen hat. Fur ein beatimmtea Salz in einem gegebenen Losungsmittel ergibt

; . 3—
aieh auf Grund dea vorliegenden Verauchsmaterials daa Prod. (1 — u)-]/v inner- 
halb weiter Yerdtinnungen v ais praktisch konstant. Es ist also der undissoziierte 
Anteil einea gelosten Elektrolyten direkt proportional der linearen Konz. c'/i oder 
der Entfernung der Molekeln. Fiir verschiedene typische biniire Salze, die in wss. 
Lagg. ala gleicb stark gelten, sind in jedem einzelnen Losungamittel die Zahlen-

3 —
werte der Konstanten (1 — u)-Yv  =  K  nur wenig yerschieden u. schwanken um 
einen Mittelwert, der also charakteristisch fur alle untersucliten starken binaren 
Elektrolyte ist. Legt man diese Mittelwerte fiir jedes einzelne Medium zugrunde, 
ao gelangt man fiir die verachiedenartigsten Solvenzien anniihernd zu einer Kon- 
atanten, wenn man die DEE. e dieaer Medien mit beriicksichtigt, und zwar ist 

8 —
(1 — ~  konst. ~  41,5 oder (1 — u) ~  konat. cV«/s, d. h. es ist in ver-
scWedenen Medien der undissoziierte Anteil (1 — a)  des Salzea anniihernd direkt 
proportional der linearen Konz. c u. indirekt proportional der DE. s dea Losungs- 
mittel3. (Ztachr. f. phyaik. Ch. 9 4 . 374—404. 27/4. 1920. [27/9.] Riga, Polytechnikum, 
und Rostock, Chem. Inst. d. Univ.) J. Me y e b .

Otto Stern, Zur Mólektilartheoric des Paramagnetismus fester Salze. P .  W e is s  
hat frulier das CoKiEsche Gesetz z -  T  =  Konst., worin x  die Suszeptibilitat u. T  die 
abaol. Temp. bedeutet, auf Grund der LANGEVlNschen Theoiie fiir feste Stoffe 
unter der Annahme abgeleitet, daB auch hier die Molekule ais Triiger der Ele- 
mentarmagnete frei drehbar seien. Da aber diese Annahme im Laufe der Zeit 
Bedenken erregte, suchte W EISS spater nachzuweisen, daB aie fur diesen Zweck 
gar nicht notig aei, sondern nur die Bedingung erfiillt sein miiBse, daB die Molekule 
an feste Gleichgewichtslagen gebunden seien, bezw. infolge der Temp.-Bewegung 
um diese schwingen, yorauagesetzt, daB die Orientierung dieaer Gleichgewichtslage 
keine Yorzugarichtung aufweiat (amorphe Stoffe u. Krystallpulver). Yf. hat nun in 
der W E isssc h en  Ableitung einen Rechenfehler gefunden und daher die gane Rech- 
uung, auf welche hier nicht eingegangen werden kann, von neuem durchgefuhrt. 
Er kommt nunmehr zum entgegengesetzten Ergebnis, wie W e is s , daB namlich die 
Suszeptibilitat e inea  derartigen Stoffs in erater Annaherung unabhangig von der 
Temp. sein und erat in zweiter Annaherung etwas, aber nur sehr wenig, mit zu- 
uehmender Temp. abnehmen wiirde, was sich durch eine einfaclie Oberlegnng ohne 
R«chnung leicht einsehen lśiBt. Somit kann das C op.IEsche Gesetz fur um Gleich- 
gowichtslagen achwingende Molekule nicht gelten, sondern nur fiir  frei drehbare. Da 
nun die Molekułę im Krystall Bicher nicht f re i drehbar sind, das CuRiEsche Gesetz 
aber erfahrungsgemaB aucli fiir diese gilt, so zieht der Yf. daraua den SchluB, daB 
nioht die Molekule ais Trager des magnetischen Moments anzuaehen seien, aondern 
wahrscheinlich die Ionen. (Ztschr. f. Phys. L 147—53.) G u jil ic h .*
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E . A. Houstonn, Die Absorption der X-StrahJen. Wenn man die Fluorescenz- 
absorption der X-Strahlen nach der Theorie der optischen Absorption behandelt, 
ao ergibt sich die Moglichkeit, die Wellenlange der Eontgenstrahlen, die bisher 
durch die Quantentheorie und die Theorie der Kry stal Igi tter bestimmt worden ist, 
auf einem neuen und unabhangigen Wege festzustellen. Es wird speziell die 
Schwierigkeit erortert, die fur die Theorie darin liegt, daB nach ihr alle Atome 
die X-Strahlen absorbieren sollen, wahrend in Wahrheit dieBe Absorption auf 
wenige Atome beschrankt ist. (Proc. Boy. Soc. Edinburgh 4 0 .' 34—42. 23/2. 
Glasgow Univ.) Byk.

E . A. Houstonn, Notis iiber die Zerstreuung von X-Strahlcn. (Ygl. yorst. Ref.) 
Da die Zerstreuung der X-Strahlen eine der wichtigsten Methoden zur Erforschung 
der Atomkonatitution ist, so verfeinert Vf. die bestehende Theorie, indem er dabei 
die folgenden Punkt e mit beriicksichtigt: die Zunahme der Zerstreuung bei schweren 
Elementen mit der zunehmenden Weichheit der Strahlen, die Extrastrahlung und 
der niedrige Wert des Zerstreuungskoeffizienten. (Proc. Eoy. Soc. Edinburgh 40 . 
43—50. 25/5. Glasgow Univ.) B y k .

J. P lotn ik ow , Photochemische Studim . X . Die mathematische Theorie der 
photochemischen Kinetik. (Vgl. Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik und Photo- 
chemie 19. 40; C. 1919. III. 999.) Nach einem geschiclitlichen "Oberblick gibt Vf. 
die Grundlinien der mathematisehen Theorie der Lichtrkk., und zwar bzgl. der 
Statik, Kinetik und Katalyse. Ais photochemische und optiBche Grundgesetze 
werden bei den mathematisehen Ableitungen die folgenden angenommen: Fiir jeden 
Streifen der photochemischen Absorption ist die pro Zeiteinheit umgesetzte Stoff- 
menge der absorbierten monochromatischen Lichtmenge proportional. Der photo- 
ehemische Temp.-Koeffizient und der Nutzeffekt bleiben im ganzen Gebiet jedes 
einzelnen Streifens unabhangig von der Wellenlango konstant; die photochemischen 
Prozz. sollen dem Additionsgesetze des Yfs. folgen, nach dem die Eigenschaften 
des gesamten Vorganges aus den Eigenschaften der reinen Lichtrkk. und der reinen 
Dunkelrkk. sich additiv zusammensetzen. Die Ek.-Bestandteile gollen ferner dem 
Lichtabsorptionsgesetze von B e k k  folgen. Bei der Ableitung der GesetzmiiBig- 
keiten wird angenommen, dafi die Ekk. in rechtwinkligen, mit planparallelen Platten 
yersehenen GefiiBen in mononchromatischem konstanten Lichte unter ununter- 
brochenem Eiihren bei konstanter Temp. stattfinden. Die Kinetik der irreyersiblen 
Prozesse wird mit dem einfachsten Fali einer photoaktiren Komponente mit einem 
Streifen der photochemischen Lichtabsorption begonnen. Dabei werden Unter- 
scheid*ngen nach dem Grade der Lichtabsorption getroffen und die r&umlich fort- 
schreitenden Lichtrkk. besondera behandelt Bei der Filterwrkg. kommen iuBere 
und innere Lichtfilter in Betracht. Die Konstantę der Ek.-Geschwindigkeit im 
Lichte und der Ausnutzungsfaktor der Lichtenergie werden diskutiert. Nach Er- 
ledigung des einfachsten Falles mit einem Streifen der Lichtabsorption geht Vf. 
zu demjenigen mit mehreren Streifen uber, wobei die gegenseitige Beeinflussung, 
bezw. Unabhiingigkeit der Streifea yoneinander den Hauptgegenstand der Unters. 
bildet. Bei zwei aktiyen Komponenten kann einmal nur die eine der Komponenten 
photoaktiy sein, oder beide sind es, wobei auch noch eine Oberlagerung der 
Streifen eintreten kann. D ie Lichtrkk. mit zwei Komponenten werden unter 
anderem durch den Temp.-EinfłuB und die Ordnung der Kk. chwakterisiert. (Ztschr. 
f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 19. 225—74. 335—48. April, 
Juni. 16/7. 1919. Berlin.) B y k .

0 . Stern u n d  M. Volm er, Bemerkung zum photochemischen Aquivalentgesetz 
vom Standpunkt der Bóhr-Einsteinschen Auffassung der Lichtabsorption. U m  d as  
ElNSTEiK sche Aquivalentgesetz auf photochemische Ekk. anzuwenden, bat man 
A u fsp a ltu n g  yon Molekulen a is  H ifsp rozefi eingefuhrt. Yff. zeigen, daB auch diese
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Annahme nicht vermag, dem EINSTEIN schen Gesetz allgemeine Gultigkeit zu ver- 
scbaffen. Dagegen kommt man in dieser Beziehung weiter, wenn man ais primare 
Veranderung im Lichte die IJberfuhrung des lichtempfindlichen Molekuls in einen 
euergiereicheren Zustand annimmt, der einer hoheren Quantenbahn nach B o h r  ent- 
spricht. Diese Auffassung wird auf die folgenden photochemiechen Prozesse im 
einzelnen angewandt: Zers. des HBr, Ozonb., Zera. des Ozons, Zers. des NH8. Die 
Chlorknallgasrk. bietet der Erkliirung noch Schwierigkeiten, und hier wird an der 
primśiren Entstehung yonAtomen festgebalten. Durch die Einfiihrung der (Juanten- 
zustande wird der unbestimmte Begriff der d u rc h  das L ic h t  aktiyierten Molekel 
prazisiert u . da;nit der quantitativen B eband luD g  zuganglich, sodaB m an  nunmehr 
die b e i den  B o H R sch en  Zustanden bekannten GroBen d e r  Lebenadauer, des Energie- 
inhalts, d es Vcrb. be i ZusammenstoBen, Absorptionsspektrum usw. einfiibren kann. 
(Ztschr. f. wiss. Photographie, Photopbysik u. Photocbemie 19. 275—87. April 1920. 
[12/11. 1919.] Frankfurt a. M., Berlin.) B y k .

F. Twym an, Anderungen des Refraktionsindex. Im Laboratorium der Firma
H il g e r  bat G. M. F lem in g  in einigen Fallen beobachtet, daB an der Trennungs- 
fliiche zwischen FI. und polierter Glasflache fiir einige Fil. merkbare Brechungs- 
indexdifFerenzen auftreten, die bei Ather bis zu 0,02 anwuchsen. Die Ursacbe 
wird auf Druckanderungen in der Niibe der Oberflachen zuriickgefiihrt. (Naturę 
1 0 4 . 315. Ausfiibrliehes Ref. s. Physik. Ber. 1. 296. Ref. S c h u l z .) P f l Uc k e .

H enry A. Miers, Anderung der Refrakiionsindizes. Zu den Beobachtungen 
von F l e m in g  (s. T w y m a n , Naturę 1 0 4 . 315.; vgl. vorsŁ Ref.) wird mitgeteilt, 
daB nach Beobachtungen von H. Isaac und dem Vf. der Brechung8index einer 
Natriumnitrathg. an der BeriihrungBfłache mit Glas etwas groBer ist ais bei Be- 
riihrung mit Kalkspat. (Naturę 1 0 4 . 334. 1919.) S c h u l z .*

Mario Basto W agner, Thermodynamik der Mischungen. I. Es wird die Thermo- 
dynamik .der liomogenen und heterogenen Mischungen in Hauptzugen entwickelt. 
Die hauptsachlich mathematischen Darlegungen miissen im Original nachgelesen 
werden. (Ztschr. f. physik. Ch. 9 4 .592—627.14/5.1920. [15/11.] Lissabon 1910.) J .M e y .

R ud olf W egscheider, Uber einige Formcln der Thermodynamik. Bei der An- 
wendung th e rm o d y n am iach e r Formeln auf chemische Vorgange werden haufig etwas 
yerschiedene Formeln fiir denselben Fali angewendet. Es wird darzulegen ver- 
sucht, welchen Ursachen diese Untersehiede entspringen. Zu diesem Zwecke 
wird die Gleicbgewichtsisotherme in verd. Lsgg., der Temp,-Koeffizient der groBten 
gcwinnbaren Arbeit und das NERNSTsche Warmetheorem besproehen. D ie  haupt
sachlich mathematischenEinzelheiten miissen imOriginal nachgelesen werden. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 94. 7 3 9 -62 . 14/5. [10/1.] Wien, I. Chem. Lab. d. Univ.) J. M eyer.

G. Tammann, Uber die Knallgaskatalyse durch Palladiummischkrystalle. Vf-
untersucbte an einer Reilie von Palladium- Silber- und Palladium- Oold-Legierungen 
in Drahtform, in welcher W eise die Tempp. des Beginnes u. des Yerloschens der 
Knallgaskatalyse durch Pd-Misehrystalle von dereń Zus. abhangt. Diese Tempp. 
steigen mit abnehmendem Pd-Gehalt zuerst langsam his etwa 30o/o Pd, dann schnell 
an. Nach Uberscbreiten der Temp. des Beginnes wird die masimale Geschwindig- 
keit der Katalyse bei den Legierungen mit mehr ais 30% Pd sehr schnell, bei 
denen mit weniger ais 30°/e Pd bis 380° nicht mehr erreieht. Die Knallgaskatalyse 
Yollzieht sich anscheinend proportional der Losungsgeschwindigkeit des H, (bezw. 
wenn die Losungsgeschwindigkeit des 0 2 kleiner ais die des H „ dieser proportional). 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 90—96. 21/5. [12/2.] Gottingen, Inst. fiir physik. 
Chemie.) G r o s c h u f f .

Oskar Baudisch, Neue Anschauimgen uber die Bedeutung der Neutralsalze ais 
Kalałysatoren bei chemischen Reaktionen. Die von W u r s t e b  (Ber. Dtseh. Chem. 
Ges. 22. 1910) entdeckte Begiinstigung der B. von Farbstoff aus u - Naphtbylamin
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durchHjO. und der Oxydation von NH3 durch Hs0 3 bei Zusatz von NaCI, uud ahn- 
lichc katalytiscbe Rkk. werden unter Ubnliehem Gęsichtspunkte betrachtet wie die 
Induktorwrkg. der Pe-Salze (vgl. Bioehem. Ztachr. 9 2 . 189; 1919 . I. 445), namlich 
vorausgehcnder loekerer Bindung der reagierenden Bestandteile an das Metali. 
Vf. hat bei der Rk. mit « -Naplithylamin auBer NaCI auch andere neutrale Salze 
(KCl, LiCl, NHjDl, CaCl2, MgCls, A1C10, die entsprechenden Nitrate und Sulfate 
usw.) yerwendet. Am schnellsten wirkte LiCl, fast ebenso schnell MgCl,, CaCl2. 
AlClj, viel langsainer wirkten die Chloride von Na, NH.,, K, gar nicht die Nitrate 
und Sulfate, KNaC4H40 4, K-Citrat uud -Acetat. Auf Grund der besonderen Wrkg. 
des LiCl (auch LiBr), die mit der auch sonst konstatierten Betatigung von Neben- 
yalenzkraften bei diesem Salze in Einklang steht, wurde es zu weiteren Unterss: 
yerwendet Die Osydation von Benzidin durch Ha0 2 laBt sich gleichfalls durch 
Neutralsalze atatt der sonst iiblichen Perosyde auslosen. fi-Naphthylamin zeigt 
mit HjOs auch bei Ggw. von Neutralsalzen keinerlei Yeranderung, Anilin  in schwach 
essigsaurer Lsg. bei Ggw. von NaCI oder KCl keine, von LiCl aber allraalilich 
Griinfarbung (wie bei Anilinw. und Prussoammoniaknatriumlsg.). — In die"Reihe 
derartiger, zuerst durch koordinative Bindung an das zentrale Metallatom bedingter 
Rkk. rechnet Vf. auch die Oxydation von N S s zu durch Cu (OH), und Luft-O. 
Er weist ferner auf die Bcdcutung derartiger loekerer Bindungen fiir die Biologie 
und auf die Darlegungen P f e if f e r s  (Ber. Dtsch. Chem. Ge3. 4 8 . 1938; C. 1916.
I. 15) hin. (Biocheui. Ztschr. 1 0 6 . 134—38. 28/6. [23/3.].) Sp ie g e l .

B. Anorganisclae Chemie.
R. 0. E. Davis und L. B. 01m3tead, Herstćllung einer Mischung aus Stiek- 

stoff und Wasserstoff durch Zersetzung von Ammoniak. Vff. beschreiben einen elek- 
trischen Ofen zur Zers. von NH3 in seine Komponenten unter Einw. yon Fe oder 
Cu ais Katalysator. Bei Anwesenheit von Fe betrug die Zers. bei 675° 99,7%> bei 
Cu erst bei 850°. Naheres ist im Original einzusehen. (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 12. 316—17. 1/5. 1920. [2/10. 1919.] Washington, D. C., Dept. of Agriculture, 
Bareau of soils.) G r im m e .

W. Lenz, Nachtrag zu meinem Aufsałz: ,,Betraćhtungen xu JRutherfords Ver- 
suchen iiber die Zcrspaltung des S tic k s ło fT k trn s (Vgl. Naturwissenschaften 8. 181; 
C. 1 9 2 0 . I. 768.) Die Prioritat der ErkJiirung der At.-Gew.-Defekte mittels des 
Satzes von der Triigheit der Energie kommt nicht, wie Vf. fruher angegeben hat, 
H a r k i n s  und W i l s o n ,  sondern SWINNE z u . (Naturwissenschaften 8 .  393. 14/5. 
[12/4.] Miiuchen.) - B y k .

Arnoldo P iu tti und Ettore Cardoso, Experimentaluntersuchungm iiber die 
Erzeugung von Helium und Neon in den wasserstoffhaltigen Entladungsróhren. Nach 
R am say  (Naturę 89. 502) entsteht unter gewissen Bedingungen in H-haltigen Ent- 
ladungsrohren He und Ne. Vff. priifen diesen Befund nach, konnen ihn aber nicht 
bestiitigen. Sie yermuten, daB die Entstehung der Edelgase an die Beschaffenheit 
des elektrischen Transformatora gekuupft ist, der im Falle von R a m sa y  ein anderer 
war wie bei ihnen. Ein weitgehender EinfluB des Transformatora wurde sich er- 
kliiren, wenn man einen ResonanzprozeB ais wichtig fiir die Entstehung von He u. 
Ne aunimmt. Die Vers.-Anordnung fiir die negativen Verss. der Vff. wird eiu- 
gehend beschrieben. (Gazz. chim. itaL 50. I. 5—23. Januar) B y k .

L udw ig R osenstein , Roter Phosphor ais Reduktionsmitłel. In saurer Lsg. 
werden folgende Ionen durch roten Phosphor reduziert: A g+ zu unL Phosphid; 
H g++ und H g+ zu Hg; Cu++ zu unl. Phosphid; Pd++ zu Metali, bezw. unl. 
Phoapbid; Os+s zu Metali, bezw. unl. Phosphid; Au+ + + zu unl. Phosphid; Sn+ + + + 
teilweise zu Sn+ + ; F e+ + + zu Fe+ + ; Ir+ + + z u lr + + ; Se04" zu Metali oder unl. 
Phosphid; Mo04" zur tetrayalenten Form; V 0 /  und CrjO/' zur triyalenten Form;
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MnO/ zu Mn+ + . Folgende lonen reagieren mit rotem Phoaphor in saurer Lsg. 
nicht: B i+ + + ; Pb+ + ; Cd+ + ; Sb+ + + , Aa+ + + , Aa04"' und Sn+ + . Nicht voll- 
stiindig oder nur sebr achwierig werden TeO^ u. PtC l/' reduziert. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 42. 883—89. Mai 1920. [26/12. 1919.] San Francisco, Uniy. of Cali- 
fornia. Chem. Lab.) St e in h o b s t .

M ing Chow, Dic freie Energie des Kaliwnhydroxyds in wasseriger Losung und 
die Aktimtaten seiner lonen. Vf. ermittelte durch Messung yon EKK. die freie 
Energie beim tTbergang von Kaliumhydroxyd in wss. Lsg. von einer Konz. in eine 
andere, um aus der eo gefandenen Energieabnahme die relatiye Aktiyitat der lonen 
der Base und den Aktiyitatskoeffizientcn fur yerschiedene Konzz. zu erhalten (iiber 
„Aktivitat“ siehe L ew is, Ztschr. f. physik. Ch. 61. 129; C. 1 9 0 8 . I. 203.). Das 
Yerf. glich im wesentlichen dem von N oyes und E l u s  (Journ. Americ. Chem. Soc.
39 . 2532; C. 1918. II. 599) angewandten. Die untersuehten Zellen waren vom 
Typus: Hg -f- HgO, KOH(Ci), K in Hg, KOH(Cj), HgO +  Hg. Das Kaliumamalgam 
(K in Hg) kam in Form einer Tropfelektrode zur Anwendung. Die Konz. des KOH 
lag zwischen 0,003- und 0,84-n. Die Temp. war 25°. Um die Reproduzierbarkeit 
der HgO-Elektrode zu priifen, wurde zuniichst die EK. der Zellen H, (1 Atm.), 
NaOH (0,001—0,3-n.), HgO +  Hg gemessen; ais Mittelwert ergab sieh 0,92640 Volt. 
Dieser Wert ergibt, mit 193000 Coulomb multipliziert, ais freie Energieabnahme 
bei der Rk. Hj (1 Atm.) -f- HgO (fest) =  Hg (fi.) -f- HjO (fl.) den Wert 178800 
Joule- Aus der Abnahme der freien Energie ( - A F )  beim Cfbergang yon 1KOH 
aus der Lsg. von der Konz. ct in die Lsg. yon der Konz. c2 (HgO-Amalgamzelle) 
wurde das Verhaltnis der Aktiyitiitskoeffizienten ccJUz nach der Grleichung: 

—A F =  Ii T  log (cx a jc 3 a 3f  
berechnet, worin die GroBen a  das geometrische Mittel («k  «oh)'/« der Aktiyitata- 
koeffizienten der beiden Ioncnbestandteile darstellen. Es zeigte sich, daB der 
Aktivitatskoeffizient zunachst mit zunehmender Konz. abnimmt, dann bei einer 
Konz. yon ca. 0,5 mol. einen Mindestwert hat und schlieBlich rasch zunimmt. Bis 
hinauf zu Konzz. yon 0,5 mol. ist der Aktivitatskoeffizient yiel kleincr ais das Ver- 
haltnis yon Leitfahigkeit zu Viscositat (7°/0 bei 0,1 mol- und l l ° /0 bei 0,2 mol.). 
Dies Verhaltnis ist alBO sclbst bei diesen niedrigen Konzz. auch nicht anniihemd 
ein HaB fur die tatsachliche lonisation stark ionisierter Snbstanzen. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 42. 4S8—97. Miirz 1920. [29/11. 1919.] Cambridge, Mass. Inst. ofTech- 
nol. Research Lab. of Phys. Chem.) BuGGE.

M erle R andall und Charles S. B isson, Die Losungswarme und der partielle 
molale Warmeinhalt der Konstituenten in wasserigen Losungen von Natriumchlorid. 
Um die freie Energie einer Rk. bei einer bestimmten Temp. zu berechnen, wenn 
die freie Energie bei einer anderen Temp. bekannt ist, ist es zunachst notig, den 

, Wert fur A U , die Zunahme des Warmeinhalts bei der Rk., zu ermitteln. Diese 
G-roBe ist definiert ais die Difierenz zwischen dem Warmeinhalt der gebildeten Sub- 
stanzen u. dem der yerschwindendeu Substanzen. Fiir reine Stoffe ist A  H identisch 
mit dem negatiyen Wert der wie iiblich gemessenen Reaktionswarme. Kommen 
eine oder mehrere der an der Reaktion beteiligten Stoffe in Lsg. vor, so kommt 
nicht der molale Warmeinhalt H der reinen Substanz, sondern der Warmeinhalt 
der bei der gegebenen Konz. in Lag. befindlichen Substanz in Betracht. Diese 
GroBe H, der „partielle molale Warmeinhalt", ist definiert ais die Zunahme des 
Warmeinhalts einer groBen Menge der Lsg. bei der gegebenen Konz., wenn 1 Mol. 
der Substanz zugefugt wird. Da nur die Difierenz A  H gemessen werden kann, 
laBt aich der absolute Wert von H oder H fiir jede Substanz nicht ermitteln. Vff- 
bestimmten zunachst die spezifische Wannę von Lsgg. yon Natrium- und Kalium- 
M orid  bei 25° und erhielten durch Kombination ihrer Werte mit fruheren Messungs- 
ergebniasen yon THOMSEN („Thermochemistry, S. 162) das Diagramm der spezi-
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fischen LoBungawiirme fur yerschiedene Konzz. Die Zunahme der Warmekaparitat 
einer grofien Menge Lsg. bei gegebenen Konzz., wenn ein Mol. eines der Konsti- 
tuenten zugefiigt wird (Cr), ist fiir NaCl u. KC1 in yerd. Lsgg. negatiy; fiir NaCl 
ist się bei der Konz. 1,5 M  u. fiir KC1 bei der Konz. 2,3 M  gleich'Null, wiihrend 
sie bei hoheren Konzz. positiy ist. Durch Messung der Warme, die abBOrbiert 
wird, wenn W. zu Lsgg. von NaCl zugefiigt wird, wurde die partielle molale 
Lósungswarme des W . in NaCl-Lsgg., H — erm>tte)t.

Die Werte steigen allmiihHch, erreichen bei der Konz. 4,2 M  ein Masimum u. 
nehmen dann bis zu einem Wert von etwa 11 cal. in der gesattigten Lsg. ab. Bei 
unendlieher Verdiinnung ist H—H =  O. Kombiniert man den Wert fur A  H2SB 
mit den Werten von H — so erhalt man den partiellen molalen Warrne- 
inhalt des W. in NaCl-Lsgg. Yff. geben tabellarisch die Werte fiir die Ver- 
diinnungswarme von NaCl-Lsgg.; sie betragt fiir die Verdunnung von 6,12 M  NaCl 
auf 0,555 M  500,0 cal., auf 0,370 M  594 cal., auf 0,278 M  604 cal. und auf unend- 
liche Verdunnung C06 cal. D ie Best. der Lósungswarme von NaCl ergab einen 
Mittelwert yon 1019 cal. pro Mol (beim Losen von NaCl in sehr groBen Mengen 
W.). Eine weitere Tabelle enthalt die Werte fiir den partiellen molalen Wfirme- 
inhalt yon NaCl in seinen Lsgg. bei 25°. ScblieBlich erortern Yff. noch den Zu- 
sammenhang zwischen den Werten des partiellen molalen Wiirmeinhaltes des W. 
und denen des NaCl in Lsgg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 2 . 347—67. Marz 1920. 
[28/11. 1919.] Berkeley, Cal. Univ. Chem. Lab.) B u g g e .

W alter C. B lasdale, Gleichgewichte in Losungen von Sdlzgemischen. II. Das 
System Wasser und dic Chloride und Sulfate von Natriwn und Magncsium bei 25 °. 
(I. ygl. Journ. Ind. and Engin. Chem. 10 . 344; C. 1918. II. 604.) Die yon H lld e-  
BBAND (Journ. Ind. and Engin. Chem. 10 . 96; C. 1918 . II. 682) an Hand dariibcr 
im Schrifttume yorliegender Werte angestellte Erorterung des gleichen Systems 
ist durch eingehende Verss. nachgepruft worden; sie bedurfte in yerschiedener 
Beziehung einer Richtigstellung, da, wie sich herausstellte, einige der von H il d e - 
BKAND benutzten Werte unyollstandig und fehlerhaft waren. Die erhaltenen 
Werte stellt Yf. in einem Schaubilde des Systems zusammen. (Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 12. 164—67. Febr. 1920. [6/6. 1919.] Berkeley. Univ. of California. 
Dept. of Chem.) RO h l e .

A. W . Owens, C. W. B alk e und H. C. Krem ers, Beobachtungen iiber dic seltencn 
E r den. X. Die Reinigung und das Atomgewicht des Samariums. (Ygl. IX. M itt: 
Journ. Americ. Chem. Soe. 41. 718; C. 1919. III. 912.) Ala Ausgangsmaterial dienten 
Riiekstande der W e l s b a c h  M a n t l e  Co. Ce wurde mit Br u, CaCO, entfernt; La, 
Pr und Nd durch Fraktionierung der Mg-Doppelnitrate der seltenen Erden, zuerst 
aus wss. Lsg., dann aus HNOa (D. 1,30); Eu und Gd durch Fraktionierung der 
Mg-Doppelnitrate zusammen mit Bi-Mg-Doppelnitrat. Die letzte Reinigung bestand 
in abwechselnder Fiillung deB Sa-Materials ais Hydroiyd und Oialat und funf- 
maligem Umkrystallisieren dieses Materials ais Chlorhydrat. Infolge der Schwierig- 
keit, das Oiyd rein zu erhalten, lieB sich mit Hilfe des Verhaltnisses O xyd: Chlorid 
kein befriedigendes Ergebnis erzielen. Samariumoxyd wurde durch Gluhen des 
Osalats, Nitrats und Hydroiyds hergestellt. Auch das Verhaltnis Chlorhydrat: 
wasserfreies Chlorid erwies sich zur At.-Gew.-Best unbrauchbar, da die Darst. yon 
reinem Samariumchl<>ridhexahydrat Schwierigkeiten machte. ScblieBlich wurde die 
Ermittlung des Verhaltnisses wasserfreies Chlorid : Ag mit Erfolg yersucht. Aus 
dem Mittelwert fiir SaClj : 3 Ag ergab sich fiir daB At.-Gew. des Samariwns der 
Wert 150,43. (Journ. Americ. Chem. Soe. 4 2 . 515—22. Marz 1920. [26/12. 1919.] 
Urbana, 111. Univ.) B u g g e .

Ferdinand Dhein, Das Bogenspektrum des Eobalts nach inttrnałio-nalen Normalsn.
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Die Messungen, die in umfangreichen Tabellcn zusammengestellt sind, umfassen daa 
Spektralgebiet von 7193—2617 Angstrom. An Verunreinigungen sind beriicksichtigt 
Ni, Fe, Mn, Ca, Cu, Ag, Ti, AJ, Mg, Y. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik 
u. Photochemie 19. 289—335. Juni. Bonn, Physikal. Inst. d. Univ.) Byk.

Clarence E. S ch olł, Die Krystallisation von Badium-Bariumld8ungen. Es 
sind yerschiedene Systeme der Kiystallisation eincr Badium-Bariumhg ■ unteraucht. 
Das Bromidsystem iat von groBerer Wirksamkeit ais das Chloridsystem. Die zu- 
erat gebildeten Krystalle entbalten mehr Ra ais die spiiteren. Die Konz. an Ra 
in den Krystallen wachst mit der Krystallisationszeit fur gleiche Mengen an Kry- 
8tallen aua Lsgg. gleicher Konz. Je Baurer die Lag., um  so groBer ist die Menge 
an Krystallen; in alkal., bezw. neutraler Lag. ist die Krystallbildung eine bedeutend 
langsamere, es werden leicht ubersattigte Lsgg. gebildet. (Joum. Americ. Chem. 
Soc. 42. 889—91. Marz. [6/1.] Denver [Colorado.].) S t e i s h o r s t .

Arthur A. N oyes und E. S tanley Freed, Eine thermodynamisćhe Untersuchung 
von Bcaktiontn mit Silbersulftd und Silberjodid. W fi. untersuchten das Gleich- 
gewicht (bei 25*) der Rk.:

H-  2HJ„„S. jjSg. =  2 AgJfeat +  H.S wss. L sg.

Die GleichgewichtBkonstanten [berechnet nach der Gleichung K  =  cHiS / (cHJ yY  
mit Hilfe der aus Aquivalantleitfahigkeitsmessungen sich ergebenden Ioniaations- 
werte y] zeigen so gut wie keinen Unterachied, einerlei yon welcher Seite m&n 
sich dem Gleichgewicht nahert. Sie Yerandern sich nur sehr geringffigig mit der 
Konz., und entsprechend andem sich die Aktivitatskoeffizienten a  der HJ mit der 
Konz. in fast demselben Verhaltnis wie die Ionisationswerte y . Die Aktivitits- 
koeffizienten wurden berechnet nach der Gleichung: u  =  y ( K ) M5l 5,558, die sich 
aus der theoretischen Beziehung cHjS / (c/HJ cc)* =■ konst. unter der Annahme er- 
gibt, daB bei der Konz. 0,025-n. (bei der =* 5,558 ist) der Aktivit5tskoeffi- 
zient a  und die Ionisation y  denselben Wert 0,924 haben. Ein Vergleich der Er- 
gebnisse mit denen von N oyes und E l l i s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 37. 2532; 
C. 1918. II. 599) zeigt, daB zwischen den Konzz. 0,025 und 0,12 f  (f =  Formel- 
gewicht pro 1) der Aktmtatakoeffizient der HCl um 8,3, derjenige der Jodwasser- 
sto/fsaure nur um 4,5*/o abnimmt. Vff. bestimmten ferner die EKK. der Wasser- 
stoff- Silbermlfidzellen:

H, (p  Atm.), HCl (0,5 oder 0,1 f), 0,1 ^J, Ag,Sfest +  Agtet

und der Wassersto/f-SilberjodidzelUn:
H« (p  Atm.), HJ (0,030 oder 0,098 f), AgJ +  Ag 

und erbielten so die Werte der spezifischen Elektrodenpotentiale:

Ia Ł s ) .  ” a  A s + A g j ’
Die Abnabme (— A  F) der freien Energie wiihrend der Zuśtandsanderung: 

Ag,Sfest +  2H + (1 Mol.) +  2 J -  (1 Mol.) =  2AgJfest +  HsS (1 Mol.) 
wurde mittela der thermodynamischen Gleichung: —A F  =• B, T  log K  unter Be- 
nutzung des eiperiunentell gefundenen Wertes fur K  zu 4070 cal. (bei 25°) berechnet. 
Durch Kombination dieser Abnahme der freien Energie mit den friiher ermittelten
Werten der freien Energie des AgJ und der HJ in verd. Lsg. kann die Anderung
der freien Energie wahrend der Rk.:

A & sS fest +  = *  2  A S fe s t +  G as
berechnet werden. VfF. kommen zu folgenden Ergebnissen:
<p«.) 2AgJfest +  Hs (1 Atm.) =

2 Agfest +  2H+ (1 Mol.) -f- 2 J ~  (1 Mol.) — 6885 cal. und:
(Fjts) Ac-2Sfest 4 - H, (1 Atm.) =  2 Agfest +  HsS (1 Atm.) — 1485 cal.
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Die erate dieaer Gleichungen ergibt, kombiniert mit der freien Bildungsenergie 
des Jodidions, entaprechend der Gleichung:
(Fm ) H, (1 Atm.) +  J2fest =  2H+ (1 Mol.) +  2 J~  (1 Mol.) +  2460S cal. 
die neue Gleichung:
(FMi) 2A gfest +  J , f03t =  2A gJf„ t +  31493 cal.

Die Abnahme der freien Energie bei der B. yon 1 AgJ(ast aus den Element.cn 
(bei 25*) betragt 15750 cal. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42 . 476—87. Marz 1920 
[29/11.1919.] Cambridge, Masa. Inst. ofTcehnol. Reaearcli Lab. of Phys. Chem.) B g g .

Ernst Cohen und H. R. Bruins, Die Metastabilitat der Metalle ais Folgę von 
AUotropie und ihre Bedeutung fiir Chemie, Physik und Technik. IV . (Vgl. III. 
Ztschr. f. pbya. Ch. 8 9 . 728; C. 1915. II. 119.) Im AnschluB an die Unterss. 
Co h e n s  uber das Auftreten von Metallen in verachiedenen Modifikationen war die 
Frage aufgeworfen worden, ob sich das Verhalten des Cd, Zn, Cu, Ag usw. 
nicht durch die Annahme erklaren lieBe, daB die betreffenden Metalle W. absor- 
biert hatten. Zur Entącheidung wurden Ag- und Cu-Proben von bekannter Vor- 
behandlung auf ihren W. Gehalt hin untersucht, indem ein Ag-Priiparat von be- 
kannter thermischer Vorgcschichte in einem QuarzkSlbcben 2,5 Stdn. auf 600—700° 
erhitzt wurde, wobet die entweichenden Dampfe aufgefangen wurden. Aufierdem 
wurden Ag- und Cd-Proben mit anderen Metallen umgeacbmolzen, wobei die ent
weichenden Gase aufgefangen wurden. Die so festgestellten W.-Mengen liegen 
zwischen einigen Tausendsteln und 0,01*/,, sind also yon derselben GroBenordnung 
wic die, welche bei coulometriachen Messungen beobachtet werden. Demnach ist 
die Anderung der D. des Ag und des Cd infolge yeranderter thermischer Vor- 
behandlung nicht die Folgę einer W.- oder Losungsaufnahme durch das Metali. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 9 4 . 443—49. 27/4. 1920. [Sept. 1917.] v aw ’t  H O FF-Lab. 
Utrecht.) J. Me y e r .

Ernst Cohen und A. L. Th. M oesveld , Die Metasłabilitat der Elemente wnd 
Terbindungen ais Folgę von Enantiotropie oder Monotropie. I. D ie sehr geringe 
Umwandlungageschwindigkeit metaatabiler Metalle in ihre bestśindigeren Formen 
kann durch gewiaae Kunstgriffe so yergroBert werden, daB man die Umwandlungen 
in meBbarer Zeit beobachten kann. Die Nichtbeachtung dieser Kunstgriffe erklart, 
weshalb es mehreren Forschern nicht gelang, die C oH EN schen Umwandlungen zu 
wiederholen. Es wird dargelegt, daB metaatabile Formen von Stoffen weit hiiufiger 
auftreten, ais man bisher yermutet hat. Ais Beispiele werden PbO, H gJ ,, HgS, 
Thallopikrat, Quarz, NH,C1, CaCO, aufgefiihrt. Beim Auftreten metaatabiler Formen 
spielen Spuren yon Yerunreinigungen eine groBe Rolle, die aber noch nicbt 
geklart ist. (Ztschr. f. physik. Ch. 9 4 . 450—64. 27/4 . [3/2.] Utrecht, v a n ’t  H o f f -  
Lab.) j .  Me y e r .

Ernst Cohen und H. R. B ruins, Die Metastabilitat der Elemente und F«r- 
bindungen ais Folgę von Enantiotropie oder Monotropie. I I . Antimontrijodid. (Ygl. 
yorsteh. Ref.) SbJ3 tritt beim Sublimieren in einer gelben und in einer roten 
Modifikation auf, die im trockenen Zuatande fast unbegrenzt lange nebeneinander 
esistieren konnen. Es wird gezeigt, daB ein Fali yon Monotropie yorliegt, und daB 
sich die gelbe metastabile Form allmahlich, vor allem in Beriihrung mit gewissen 
Losuugsmitteln wie A. oder Athylacetat, in die stabile rotę Form umwandelt. (Ztschr. 
f. physik. C h. 9 4 . 465—70. 27/4. [3/2] Utrecht, v a n ’t  H o f f  Lab.) J .  M e y e r .

Ernst Cohen und A. L. Th.. M oesyeld , Die Metastabilitat der Elemente und 
Yerbindungen ais Folgę von Enantiotropie oder Monotropie. I I I .  Kadmiumjodid. 
(Vgl. yorsteh. Ref.) Es wird nachgewiesen, daB das CdJ2 zwischen Zimmertemp. 
und F. in zwei Modifikationen aufzutreten vermag, die zueinander im Vcrbaltnis 
der Monotropie steben. Durch Auskrystallisieren dea CaJs aua Lsgg. oder dareh
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Abschrecken seines Dampfes erhalt man ein Gemenge der stabilen u- und der 
metastabilen ^3-Modifikation in unbekanntem Verhaltnisse, die im trockenen Zustande 
sehr lange nebeneinander besteben konnen. Die stabile a-Form erhalt man, wenn 
man reines Cd mit J in W . schiittelt und das Praparat 24 Stdn. bei 100° u. dann 
lilngere Zeit bei 150° trocknet. D iese Form bat die D. 5.670 bei SW/A0. Da das 
gewobnliche CdJ, somit ein Gemiseh von zwei Modifikationen ist, miissen die 
Eigenschaften jeder Form neu bestimmt werden. (Ztschr. f. physik. Ch. 94. 471 
und 481. 27/4. [3/2.] Utrecht, y a n ’t  H oF F -L ab .) J. M e y e r .

Ernst Cohen und A. L. Th. M oesveld , KryetaUisationsvereogerung in iibcr- 
sałtigten Lósungen. <Vgl. vorsteh. Ref.) Schiittelt man CdJ, mit W ., so findet man 
nach kurzer Zeit fiir die Konz. der Lag. denselben Wert, den C o h e n  u . H b t t e r - 
Sc h ij  (Ztschr. f. physik. Ch. 94. 210; C. 1 9 2 0 .1. 809) gefunden hatten, bei weitcrem 
Schiitteln aber steigt die Konz. dauernd auBerst langsam an, u. zwar dauert diese 
Zunahme wochenlang an. Diese langsame Konz.-Zunahme ist dem Yorhandensein 
sehr geringer Mengen von Cd(OH), zuzuschreiben. Es ist nicht moglich, wss. Lsgg. 
von C d J2 bei 100° einzudampfen, ohne daB eich Cd(O H )s bildet, welches die Kry- 
stallisation infolge einer eintretenden Adsorption in ho Kem MaBe yerzogert. Es 
ergibt sich ans weiteren Yerss., daB die Krystallisation stark ubersattigter Lsgg. 
selbst in Ggw. des betreffenden Bodenkorpers durch Anwesenheit auBerst geringer 
Mengen eines dritten Stoffes sehr yerzogert werden kann. D ie Siittigungskonz. bei 
gegebener Temp. kann Bcheinbar, und zwar sehr langsam durch die Anwesenheit 
geringer Mengen eines dritten Stoffs erheblieh iiberschritten werden. (Ztschr. f. 
physik. Ch. 94. 482—504. 27/4. [3/2.] Utrecht, v a n ’t  HoFF-Lab.) J. Me y e r .

J o e l H. H ildebrand, A. H. Poster und C. W . Beebe, Der Dampfdruck der 
Amalgame des Cadmiums, Bleis und Zinrs. Der Dampfdruck des QuecJcstlbers iib e r 
Cadtnium-, Iilci- und Zinnamalgam wurde bei 324° innerhalb des ganzen Konzen- 
trationsbereiches gemessen. Die Ergebnisse werden tabellarisch u. graphiseh dar- 
gestellt; f iir  jedes Amalgam werden die Konstanten einer empirischen Gleichung 
mitgeteilt, die den Zusammenhang zw isch en  Dampfdruck und Zus. wiedergibt. Die 
Cd-Amalgame haben Dampfdrueke, die kleiner sin d  a is  die von dem liAOULTschen 
Gesetz geforderten W e rte .  Die Abweichungen lassen auf die B. einer Verb. nach 
der Gleichung: Cd -j- Hg =  CdHg schlieBen. Bei den Pb- und Sn-Amalgamen 
wurden Werte erhalten, die fast gleich u. groBer ais die dem RAOULTschen Geseti 
entsprechenden sin d . Die Abweichungen lassen n ic h t  die Annahme d e r  B. ein- 
faeher Molekiilyerbb. zu. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 545—48. Marz. [15/1.] 
Berkeley, Cal. Univ.) B u g g e .

Frank F. Bupert, Die Wirkung d&r Oberflachenoxydation auf mctallische Kataly- 
satoren'. Vf. hat die Verss. von W ig a n d  (Sitzungsber. Natur w. Ges. Marburg 1907. 
33) wiederholt u. ist zu denselben Ergebnissen gekommen. Die katalytische Wirk- 
samkeit des Platins und Palladiums gegenuber der Bk. zwischen Wasserstoff und 
Sauerstoff bei gewóhnlicher Temp. und in Ggw. einer diinnen Schicht W. wird 
durch oberfliichliche Osydation des Metalls erhoht, und zwar entweder durch ano- 
dische Polarisation oder auf chemischem W ege. Die Oberflachenosydation besteht 
in der B. einer diinnen Oberflśichenschicht von O. von wenig mehr ais Atomdicke, 
wobei die Oberflache die Eigenschaften eines Metalloxyds annimmt. Auch die 
katalytische Wirksamkeit von weichem Pd bei der Hydrogenierung yon Leinsaatiil 
wird durch Oberflachenoiydation erhoht. Der EinfluB der kathodischen Polari
sation oder Hydrogenierung auf die katalytische Wirksamkeit des Pt und Pd ist 
schwach und nicht einheitlich. Die untersuchten Metalle ordnen sich, vom wirk- 
sameten anfangend,, bzgl. ihrer Aktiyitat in folgender Eeihe an: Pd, P t, Kobalt, 
Góld, wobei die GroBenordnung der Aktiyitaten starkę Unterschiede aufweist. Die 
Aktiyitat zahlreicher anderer Metalle ist so schwach, daB sie sich der Beobachtung
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entzieht. Die Wirksamkeit des Au wird durch Oberflachenoxydation, hauptsiichlich 
infolge OberflachenyergroBerung, erhSłit. Diese Ergebniase weichen von denen 
Sa c k u b s  ab (vgl. Ztacbr. f. Elektrochem. 12. 637; C. 1 9 0 6 . II. 1034). (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 42 . 402—11. Marz 1920. [27/12. 1919.] Pittaburgli, Pa. Unir. 
Me l l o n  Inst.) B u g g e .

D. Organische Chemie.
L loyd B. H ow ell nnd W illiam  A. N oyes, Positivea Halogen tn organisćhen 

Yerbindungen. Jod in Dijodacetylen und Chlorjodathylen. Dijodacetylen macht 
aus wss. Lsgg. ron Jodiden unter B. von Acetylen Jod frei.^. Jodmonochlorid er- 
gibt mit Kupferacetylid, sowie Calciumcarbid Dijodacetylen. Die Einw. yon D i
jodacetylen auf NH3 ergibt C,HS und wahrsoheinlich Sticfotoffjodid, eine Verb., in 
der Jod positiy ist. Das Verhalten von Jodacetylen und Dijodacetylen wird am 
besten erklart dorch die Annabme, daB die Verbb. positiyes Jod entbalten u. dem- 
nacli folgende Strukturen haben: H —C==C—J und J—C = C —J, im Gegensatz zu 
den unwahrscheinlicheren alteren Strukturformeln JHC—C<[ und J,C—C<[. — Bei 
der Einw. yon Cl in de'r Kiilte auf C,Ja in Athylchlorid resultiert: Jodchlorid-1- 
chJor-2,2-chlorjoddthylen: CljJCCl—CJC1. Krystalle, die sich bei — 10 bis —15' 
15—30 Min. halten. L. in A. und unter Zers. in A. Unl. in Chlf., CCI*, PAe., 
Athylbromid und Athylchlorid. Bei der spontanen Zers. entsteht ais Hauptprod. 
s. Dichlordijodathylen, CJC1—CJC1. Kp.s6_ S(1 127,5—128,5°. Farbloses Ol, unter 
O" erstarrend. Kp. (unter Zers.) 243,5° (korr.), mit Cl resultiert wieder daa Ans- 
gangsmaterial. Ais Nebenprodd. werden Jodmonochlorid und wahrscheinlich ein 
Trićhlorjodaihylen gebildet. — Bei der Einw. yon Jodtrichlorid auf Acetylen wird 
l-Jodchlorid-2-chlorathylen, CljJ-CH : CHC1, gebildet, feine, gelbe Krystalle, 1. in
A., Bal. und CHjOH. Aus dem Bcaktionsyerlauf folgt die positiye Natur des Jod- 
atoms. Die Addition yon Jodtrichlorid an ungesattigte Bindungen sollte zur 
Herst. aliphatischer Jodchloride fiihren, die Cl am ^3-C-Atom haben, 1,2,2-Trichlor- 
1-jodathan, CHC1,CHC1J, Kp.,0 99—101,5°, und Jodmonochlorid stellen die Haupt- 
prodd. der Zers. des l-Jodehlorid-2-chlorathylens dar. Die Beobachtung yon T h i e l e  
und H a a k h  (L ee b ig s  Ann. 3 6 9 . 135; C. 1 9 0 9 . II. 2071), daB bei der Zera. yon 
Jodchlorid-2-chlor5thylen l-Chlor-2-jodathylen u. Cl-Gas gebildet wird, beruht an- 
Bcheinend auf einem Irrtum. — Jodtrichlorid. 10,56 g Jodsaure (3 Mol.) u. 5,08 g 
rcsublimiertes Jod (1 Mol.) werden langsam in 46,6 ccm HC1 (D. 1,19) in der K ilte 
gegeben. — Jodmonochlorid. B. aus NH,*NJ, und konz. HC1. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 4 2 . 991—1010. Mai. [3/2.] Urbana, Urny. of Illinois.) S t e i n h o b s t .

L. Sm ith, Die Bildungsweise der ChlorTtydrine. I II . M itt.: Temperatur und 
Isomerenbildung. A . t)ber die Bildung von Monochlorhydrin aus Glycerin. (Mit
E. Sarnuelsson.) Nachdem sich in den yorhergehenden Unterss. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 93. 59; C. 1918. II. 441) auf Grund kinetischer Unterss. ergeben h it te, daB 
sich bei der Einw. yon HC1 auf Glycerin Bowohl a- wie auch ^-Chlorhydrin bildet, 
sollte jetzt die Pragę entschieden werden, ob es moglich ist, die Yersuchsbedingungen 
so zu andem, daB sich nur die eina isomere Verb. bildet. Gepruft wurden die 
meisten Verff. des Laboratoriuma und der Technik. Es wurde so Glycerin mit 
HC1 bei yerschiedenen Tempp. in Ggw. yon Bernsteinaaure ais Katalysator zu- 
Bammengebracht. Die Best. des Rk.-Prod. auf ihren Gehalt an a- und ^5-Chlor- 
hydrin hin erfolgte auf kinetischem W ege, da der alkalische Verseifungskoeffizient 
bei der halben umgesetzten Menge einen SchluB auf den Gehalt an /?-Chlorbydrin 
zulaBt Es scheint, daB sich bei Zimmertemp. fast ausschlieBlich die a-Form bildet. 
So erhiilt man aus Glycerin und HC1 bei 17* nach 30 Minuten 40°/o dieser Isomeren. 
Im Laboratorium arbeitet man am besten bei 60—70° und laBt nur 8 Minuten ein- 
wirken. Das Bk.-Prod. enthalt dann 1°/, der ^S-Form.
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B. Hier die Addition von Chlorwasserstoff an Glyceringlycid. Der weebselude 
Gehalt des Rk.-Prod. an /S-Chlorhydrin laBt sich durch die Annahme erklaren, daS 
das zuerst enstandene a-Chlorhydrin HC1 unter B. von Glyceringlycid abspaltet 
und dann wieder HCl unter B. der /“? Form anlagert. Das Glyceringlycid wurde 
durch Behandeln von 1 Mol Chlorliydrin in 250 ccm A. mit 1 Mol NaOH in 100 ccm 
W., Abfiltrieren des NaCI und Dest. im Vakuum erhalten. Dieses Glycid wurde 
mit HCl unter verschiedenen Bedingungen bebandelt. Das entstandene Gemisch 
der Chlorhydrine wurde wiederum kinetisch analysiert. Es ergab sich, daB bei 
aehr niedriger Temp. (— 70°) vorwiegend das «  Chlorhydrin gebildet wird. In- 
dessen ist e3 nicht moglich, eine der beiden Formen in reinem Zustande zu ge- 
winnen. Eine Betrachtung uber die Temp.-Koeffizienten der Abspaltungsgeschwindig- 
keiten von HCl aus den beiden Chlorhydrinen fiihrt zu dem SchluB, daB bei einer 
Rk., bei der zwei Isomere gebildet werden, diejenige in der Hauptmenge entsteht, 
dereń B.-Rk. den kleinsten Temp.-Koeffizienten aufweist.

Zum SchluB wird eine Kurve gegeben, die den Zusammenhang zwischen Ge
halt eines Chlorhydrins an der /?-Form und der Yerseifungsgeschwindigkeitskon- 
stanten dieses Gemisches gibt. (Ztschr. f. physik. Ch. 94. 691—722. 14/5. [3/1.].)

J .  Me y e r .
L. Smith, Uber das fi-Monochlorhydrin des Glycerins. (Ygl. Ztschr. f. physik. 

Ch. 94. 691; Vgl. rorst. Ref.) Reines (S-Chlorhydrin laBt sich nicht aynthetisch 
darstellen, sondern muB aus dem Gemische mit der a-Form durch Fraktionieren 
gewonnen werden. Durch Erhitzcn von 97 Teilen Glycerin mit 150 Teilen konz. 
Salzsiiure wahrend 5 Stdn. auf 120° erhiilt man ein Gemisch mit 14—15“/, /9-Form. 
Durch umstandiiche Fraktionierung gewinnt man dann ein /J-Chlorhydrin, das 
hóchstens 1°/, der eć-Form enthalt und eine Verseifungskonstante von 0,80 bei 25° 
aufweist. (Ztschr. f. physik. Ch. 94. 723—38. 14/5. [3/1.] Lund, Chem. Lab. der 
Uniyersitat.) J. Me y e b .

M oyer Dehoyn Thomas, Die Herstellung von Formaldehyd. Aus den ein- 
gehenden Unterss. werden folgende Schliisse gezogen: 1. Ag ist ein starker aktiver 
Katalysator ais Au, bezw. Cu bei der Dehydrogenisierang von CH,OH, bedingt 
gleichzeitig geringere Zers. des Formaldehyds. — 2. Die absol. Ausbeute betragt 
mit Ag 95%, die Reaktionsausbeute bei Ggw. von 0,25 g O pro g  CH,OH 55,6%• 
Bei Au und Cu sind die Werte 90,5 und 50,5, bezw. 88,5 und 40. — 3. Dic 
hochsten Ausbeuten resultieren bei Ag u. Au, wenn das Reaktionsgemisch 0,4 bis
0,5 g O per g CHsOH enthalt Bei Cu muB der Gehalt an O 0,55—0,65 g betragen.
— 4. Die giinstigste Luftzufuhr betragt fiir alle drei Katalysatoren 125—150 1 pro 
Stde. — 5. D ie Lange der Metallspirale ist yon keinem bemerkbaren EinfluB auf 
die Rk. — 6. Die Reaktionstemp. betragt 520—900°. — 7. D ie Ggw. von 1,7% 
Aceton oder 10% HsO ist ohne EintiuB auf die Rk. (Au-Spirale). — 8. Eine fur 
Halogenverbrennungen verwendete Spirale ergibt sebr niedrige Resultate. — 9. Die 
Rk. yerlauft nach den Gleichungen: CHaOH ->■ HCHO -j- H, u. HCHO -> CO +  Hj, 
denen eine Oiydation des H , und CO folgt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 867 
bis 882. Mai 1920. [12/12. 1919.] Logau [Utah].) St e in h o e s t .

G. W. H eise und H. E. Foote, Die Herstellung von Ammoniah und Formiaten 
<W8 Cyaniden, Ferrocyaniden und cyanhaltigen Briketts. Natriumcyanid, Natrium- 
ferrocyanid und cyanbaltige Briketts (mit einem Gehalte von ll,2 ° /0 NaCN, 0,4% 
Na-Cyanat, 23,87°/» Na,CO, und 1,38% Na-Ferrocyanid) wurden in naher beschrie- 
benen App. unter yerschiedenem Druck und Temp. mit W.-Dampf erhitzt. Aus 
dem reichlichen Tabellenmaterial ergibt sich, daB durch Dampfbehandlung bei 
50 Pfund Druck NaCN gute Ausbeute an NH, liefert, bei 200 Pfund Druck war die 
Zersetzung yollstandig. Ferrocyanide werden bedeutend langsamer zersetzt. Bei 
einer Dampfbehandlung von 4% Stdn. ergaben sich ais Hochstausbeute 46% bei
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einem Druck von 300—330 Pfund, die cyanhaltigen Briketts dagegen ergaben bei 
gleichem Druck in 30—45 Min. 90% Ausbeute. Bei gewohnlichem Druck muBte 
die Temp. auf 600° erhoht werden. Je geringer der Druck, desto htfher die be- 
notigte Temp. Nebenrkk. wurden nicht beobaehtet. Es entstanden nur NHS und 
Formiate gemaB der Gleichung: MCN -f- 2H sO =  NH, -f- HCOOM. (Joum. Ind. 
and Engin. Chem. 12. 331—36. 1/4. 1920. [30/9. 1919.] Saltville, Virginia.) Gbimme.

Hans M nrschhanser, Die Mutarotation der Dextrose in aUuiltsćher Losung. 
(Vgl. Biochem. Ztschr. 1 0 4 . 214; C. 1 9 2 0 . III. 130.) In Lsgg. von Na^COg wśicbst 
die Geschwindigkeit des Rotationsriickganges von Destrose annahernd linear mit 
der Konz. an NaaC03, also yermutlich proportional der OH'-Konz. (vgl. auch O s a k a , 
Ztschr. f. physik. Ch. 35. 661; C. 1901 . 1. 252). ~Lsg. von NaaCOj be-
schleunigt ungefa.hr gleich stark wie l,03% ig. HC1, V«ooo'n- Losung von jenem wie
0,05% ig. HC1. (Biochem. Ztschr. 1 0 6 .2 3 —36. 28/6. [9/3.] Dusseldorf, Akad. Klinik 
f. Kinderheilk.) Sp ie g e l .

I. M. K olthoff, Das Oxydationspotential einer Ferri-ferrocyanidlósmg. (Ztschr. 
f. anorg. u. altg. Ch. 110. 143—52. 18/11. 1919; C. 1 9 2 0 . I. 69.) B tk .

N e v il V incent S id gw ick , Der Einjlufi der Stellung bei isomercn JBenzol- 
dcrivaten auf den Siedepuńkt. (Vgl. S id g w ic k , Sp u e r e l  u . D a y ie s , Journ. Soc. 
Chem. London 1 0 7 . 1202; C. 1915 . II. 1098.) Vf. unterscheidet bei den Benzol- 
derivaten im Hinblick auf den EinfluB der Stellung auf den Kp. n. und anormale 
Verbb. N o rm a l nennt er die, bei denen der EinfluB gering ist, so daB die 
DifFerenz im Kp. selten 10* iibersteigt. Zu dieser Klasse gehoren Verbb. mit 
wenig Yeranderlichen Substituenten, wie z. B. Alkyl- (nicht Aryl-) oder Alkyloxy- 
oder Estergruppen. Auch wenn alle bis auf einen Substituenten Alkylgruppen 
sind, ist die Yerb. fast imrner n. A n o rm a le  Deriyate sind solche, bei denen der 
Untersehied im Kp. mehr ais 10°, gewohnlich 20—80° betragt; di* Kpp. der in- 
und p-Verbb. liegen meistens nahe zusammen, wśihrend die o-Verb. niedriger 
siedet. In diesen Yerbb. sind die Substituenten reaktionsfiihig. Entha.lt eine 
Substanz zwei reaktionsfahige Gruppen und auBerdem etwa ein Alkyl, so hat ein 
Wechsel in der gegenscitigen Stellung der beiden reaktionsfahigen Gruppen grofien 
EinfluB auf den Kp., der Wechsel in der Stellung des Alkyls nur einen geringen.
— Diese Beziehungen finden sich auch in bezug auf die Loslichkeit in W. Normale 
Verbb. haben ahnliche Loslichkeit; in anormalen Verbb. ist die Loslichkeit sehr 
verschieden. Ist einer der Substituenten ein Hydroxyl, so ist di# o-Yerb. weit 
weniger 1. in W ., ais die m- u. p-Yerb., dereń Loslichkeit, ebenso wie ihr Kp., 
nahezu gleich ist. (Journ. Chem. Soc. London 117. 389—95. April [15/1.] Osford. 
Org. Lab.) SoifN.

Armand J. Gluick. Die Herstellung von p-Phenylendiamin und Anilin aus den 
entsprechenden Chlorbenzolen. p-Phenylendiamin ist erhalten aus p-Dichlorbenzol 
und verd. N B, in Ggw. von Cuprosalzen, am vortcilhaftesten ist CuJ. Die Auf- 
arbeitung der filtrierten und mit Wasserdampf destillierten Lsg. erfolgt iiber daB 
HydrochlO Tid. Anilin  ist in gleicher Weise aus Chlorbcnzol erhalten. Yerss., 
Anilin und Chlorbenzol in Ggw. von CuJ zu kondensieren, schlugen fehl. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 2 . 1033—42. Mai. [23/2.] Nashyille [Tenn.]. Uniy. of Wis- 
consin; V a n d e r b i l t  Univ.) S t e i n h o r s t .

A lex. Mc K enzie und John Kerfoot W ood, Beobachtungen an einigen orga- 
nischen Arsenverbindungen. Athoxydic7ilorarsin, CaH50CljAs =  CaH ,0-A sC lj. Aus 
Na-Athylat und AsCls (1 : 1). Farblose FI., Kp.,M 145—146°, raucht an der Luft, 
zers. sich mit k. W. sofort zu As50 3. — Dićithouychlorarsin, C4H10OjC1As == 
(C2H60),AsC1. Na - Athylat -j- AsClj (2 :1 ). Farblose FI., Kp.;„  159— 160'; 
Kp.so 64—65°. Ahnliche Eigenschaften wie Athoxydichlorarsin. — Aihyldichlor- 
arsin. As30 3 (159 g) in NaOH gel. (193 g in 500 ccm W.), die Lsg. in 1400 ecm
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W. gegossen, Athyljodid (250 g) und so viel A. hinzugefiigt, daB eine bomogene 
Lsg. entsteht. Nach 6 Tagen wird die Hauptmenge des A. entfernt, die FI. 
(1300 ccm) mit konz. HC1 angesauert, filtriert und in das Filtrat ein Strom von 
SOs eingeleitet: Gelbes Atbyldijodarsin scbeidet sich ąb. Ausbeute: 272 g. Zur 
Umwandlung in C2H5-AsO lost man iu 750 ccm Bzl. und erhitzt nach Zugabe von 
60 g CaCl2 u. 192 g calc. Soda 2 Stdn. auf dem Wasserbad. Der Riickstand 
nach dem Verdampfen des Losungsmittels mit Bzl. estrahiert und das Bzl. ab- 
destilliert (Temp. bis 120°), Ausbente: 100 g. Zur Uberfiihrung in Athyldiclilor- 
arsin mit 25 ccm konz. HC1 iibergosaen und 3 Stdn. lang HCl-Gas eingeleitet. Das
01 mit CaCl2 getrocknet, HC1 durch C 02-Gas yerdrangt, schlieBlich destilliert.
Kp. 150—155° (101 g). — Phcnylathoxy chlor arsin, CgH1(lOClAs =  C6Hn(C,,H50)AsCi. 
Aus Phenyldichlorarsin -j- NaO>CsH5. Farbloses 01. Kp.12 125—126°, zers. sich 
mit W. zu einem weiBeni festen Korper, der aus Petroleum (90—105°) kryst., 
F. 127—130°. — Phenylchlorcyanarsin, Phenyldicyanarsin und Athyldicyanarsin 
lieCen sich nicht isolieren. — Diphenylcyanarsin, Cu H10NAs =  (C8H6)2—As—CN. 
Es wurde Diphenylchlorarsin umgesetzt zu Tetraphenylarsenigsiiureanhydrid: 
2(C6Hs)jAsC1 +  2NaOH =  HsO +  NaCl (C„Hs)jAs—O—As—(C6H5)S, und auf
das geschmolzene Oxyd lieB man bei einer Temp. yon 120—160° gasformiges HCN 
einwirken. Die Umsetzung von Diphenylchlorarsin mit KCN verliiuft nicht so 
glatt. Kp.2l 213°. Das Ol ist auBerordentlich empfindlich gegen Alkali; es geht 
dabei in das feste Tetraphenylarsenigsanreanhydrid uber. In fester Form erhalt 
man Diphenylcyanarsin, wenn man das Ol uber Naeht in Beriihrung mit CaCl2 
stehen laBt. F. 32—34°. — Bei der Einw. von Chlor auf Diphenylcyanarsin in 
Bzl.-Lsg. entstand ein Prod., das unscharf bei 115° schmolz, yermutlich Tetraphenyl- 
tetrachlorarscnigsdureanhydrid: [(C6H6)2AsC12]jO. Es ist wab rseheinlich nach folgenden 
Gleichungen entstanden:

(C0H5)2AsC12.CN +  H20  =  (C»Hs),AsClt -OH +  HCN 
2 (C6H5)2 AsC12 • OH =  H20  +  (CgBy, AsCl, • O • AsClj • (CeH5)i.

Diphmylcyanarsindichlorid, C13H10NCl2As =  (C6H0)sAs(CN)C12. A us dem 
Bzl.-Filtrat bei liingerem Stehen, F. 130—133°. — Bei der Einw. von NaSH auf 
Diphenylchlorarsin entsteht nicht das Hydrosulfid, sondern unter H2S-Abspaltung 
das Tetraphenylarsensulfid: 2(C0H5)2As — SH =  H„S +  (C6H5)2As • S — As(C6H5)2. 
(Journ. Chem. Soc. London 117. 406—15. April [11/3.] 1920. Dundee. Univ. of 
St. Andrews.) Sonn.

Robert George F argher und Frank Lee Pym an, Die Zusammemcteung des 
Safoarsans. Saluarsan, aus CHsOH durch A. gefiillt, enthiilt keinen Krystall-A.; 
das Yerhaltnis C : As wurde zu 5,97 : 1 u, 5,89 : 1 gefunden; auch die direkte Be- 
stimmung ergab nur sehr wenig CH3OH. Fa-llt man Salvarsan aus CH.OH mit 
Aceton, so enthiilt das Prod. ein Mol. Krystallaceton, das im Vakuum bei ge- 
wóhnlieber Temp. nicht entfernt werden kann, und aufierdem wie gewohnlich
2 Mol. Krystallwasser, das im Vakuum entweicht. — Handelssalyarsaii, das mit 
Hilfe von Hydrosulfit dargestellt wird, enthalt immer eino ziemlich betrachtliche 
Menge (bis zu 3%) Schwefel. Nach Ansicht der Vff. ist der S wenigstens z. T. in 
Form der Sulfaminogruppe (•NH*SO,H) gebunden. Dafur sprechen Chlorgebalt 
und Neutralisationswert. Durch fraktionierte Krystallisation aus CHaOH gelang 
es auch, eine Verb. zu erhalten, die der Zus. nach ungefiibr dem Monochlorhydrat 
des Mono$ulfaminodiaminodioxyarsenołienzols entsprach. — Moglich ist schlieBlich 
noch, daB ein Teil des S im Salyarsan an As gebunden ist, oder auch vom kollo- 
idalen Salyarsan in nicht chemischer Bindung gehalten wird. — Reines Salyarsan 
wurde durch aufeinanderfolgende Reduktion yon 3-Nitro-4-Oxyphenylarsinsaure zur 
Aminoyerb. (mittels Hydrosulfits) u. weiter zum Arsenobenzol mit unterphosphoriger

n. 3. 23
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Saure dargestellt. (Journ. Chem. Soc. London 117. 370—77. April [15/3.] London. 
Wellcome Chem. Research Lab.) S o n n .

H. L ey , Optische Effckte bei der Salzbildung organischer Sauren. I. Phenole 
und JEnóle. Es werden die bathocbromen Effekte bei der Salzbildung von Phenolen 
und Enolen nach der HAETLEYachen Grenzabsorptionsmethode untersucht. Dabei 
wurde auch die Abhangigkeit des Absorptionsspektrums vom Lsg.-Mittel bestimmt. 
Heian, CHC13 und A. yerschieben die anfangliche Absorption des Phenols in zu- 
nehmendem MaBe nach Rot. Bei der Salzb. wird die Absorption des Phenols um 
mehr ais 250 Einheiten nach langeren Wellen hin yerschoben. Die Absorptions- 
kuryen der nachsten Homologen des Phenols sind derjenigen der Grundsubstanz 
sehr abnlich. Der Bathochromeffekt bei der Na-Salzb. lag beim Thymol, 1—4- 
Xylenol-3, 1—3-Xylenol-4, p-Chlorphenol und beim p-Bromphenol ubereinstimmend 
zwischen 255 und 265. Die optischen Yerhaltnisse bei der Salzb. andern sich 
wesentlich, falls iu das Molekuł des Phenols Gruppen eintreten, denen eine groBere 
Reaktiyitat eigentiimlich ist ais dem indifferenten Methyl oder Halogen. Der Batho
chromeffekt bei der Na-Salzb. betragt beim Salicylsaureathylester 380, o-Oxyzimt- 
siiureiithylester 560, bei dem entsprechenden m-Ester 380, beim p-Ester 480, beim 
p-Ojystilben 360 und beim o-Oxybiphenyl 390 Einheiten.

Bei der groBen Ahnlichkeit zwischen Phenolen und Enolen waren auch optische 
Analogien zu erwarten. Es zeigte sich, daB der Bathochromeffekt zwischen Na- 
Acetessigester und Athosycrotonsiiureester etwa 430 betrug. Er ist abo groBer ais 
bei den Phenolen mit ges. Seitenkette, aber kleiner ais bei o-Cumarsaureester. 
D ie spektrale Gleichheit zwischen Phenolen und Enolen konnte auch noch an 
anderen Beispielen gezeigt werden. Es wird dann yersucht, die beobacbteten Er- 
scheinungen auf Grund der Koordinationslehre zu erklaren. (Ztschr. f. physik. Ch. 
94. 405—42. 27/4. 1920. [7/10. 1919.] Chem. Inst. der Uniy. Munster.) J. Me y .

N e v il V incent S iagw ick , Die Fliichtigkeit im Dampfstrom: Bemoesaure und 
ihre Derivate. Vf. beschreibt einen App., mit dem die Fliichtigkeit einer Substanz 
mit Dampf aus ihrer gesattigten Lsg. schnell bestimmt werden kann; selbst bei 
einer geringen Menge Materiał betragt die Genauigkeit 1—2°/0. Es werden die 
Ergebnisse, die mit der Benzoesaure und einer Reihe ihrer Deriyate erbalten 
wurden, besprochen. SchlieBlich bringt Vf. noch Fliichtigkeit und Kp. zueinander 
in Beziehung. (Journ. Chem. Soc. London 117. 396—4C6. April [15/1.] Orford, 
Org. Lab.) S o n n .

H enry Gilman und L. C. H eckert, Uber den Mechanismus der JRcaktion 
zwischen Ketenen und dem Grignardschen lieagens. Das GltlGNAEDsche Reagens 
wird an die Carbonylgruppe und nicht an die Atbylenbindung der Ketene addiert. 
Diphenylketen, hergestellt nach S c h r o e t e b  (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 42.-2336; C. 
1909. II. 1430), und Phenylmagnesiumbromid ergibt in ath. Lsg. in der K lilte  mit 
Benzoylchlorid in A. das Benzoat des Triphenylyinylalkohols yom F. 153° in 
79°/0ig. Ausbeute. WeiBe Krystalle. Ais Nebenprod. entsteht eine bei 248° (aus 
h. A.) schmelzende Verb., die weder Tetraphenyldiketocyclobutan, noch Diphenyl- 
dibenzoylmethan darstellt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1010—14. Mai. [6/2.] 
Ames, Iowa State College. Chem. Lab.) S t e in h o b s t .

W. L ee Judefind und E. Em m et R eid, Die Identifizicrung der Sauren. TeilY . 
para- Ealogenphenacyhstcr. (Teil IV ygl. R a t h e e  und R e i d , Journ. Americ. Chem- 
Soc. 41. 75; C. 1919. III. 48.) p-Halogenpbenacylbromid, insbesondere p-Brom- 
phenacylbromid, eignet sich gut ais Reagens zur Identifizierung yon Sauren, be- 
sonders aliphatischer Natur. Die Verbb. sind leicht herstellbar und reagieren mit 
den Alkalisalzen der Sauren beim Kochen in yerd., alkoh. Lsgg. Zur Herst. yon 
p-Chlorphenacylbromid (bezw- der p-Brom- und p Jodyerb.) werden 112 g Mono- 
ehlorbenzol (bezw. 157 g Brombenzol oder 204 g Jodbenzol) mit 85 g  Acetylchlorid
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(10°/o UberschuB) und 150 g waBserfreiem A1C13 (10% UbcrechuB) in 250 g CS2 ver- 
wendet. Das bei 230—240° sd. p-Chlor acetophenon wird in Eg. bromiert, p-CKlor- 
phenacylbromid ergibt Krystalle vom F. 96,5° (aus A.). — p-Bromplienacylbromid, 
F. 109,7°, aus dem p-Bromacetophenon vom F. 50,5°. — p-Jodacetophcnon (F. 83,5°) 
ergibt p-Jodphcnacylbromid vom F. 113,5°. Es sind folgende Ester erhalten: 
p -C h lo r p lie n a c y le s te r :  Aectat, F. 67,2°; Aconitat, F. 169°; Benzoat, F. 118°; 
Athylglykolat, F. 94,4°; Suecinat, F. 197,5°; Thiocyanat, F. 135,2°; Tricarballylat, 
F. 125,6°. — p -B r o m p h e n a c y le s te r :  Acetat, F. 85°; Aconitat, F. 186°; Anisat, 
F. 152°; Benzoat, F. 119°; Butyrat, F. 6 3 , 2 iso-Butyrat, F. 76,8°; Caprinat, F. 66°; 
Capronat, F. 71,6°; Caprylat, F. 65,5°; Cinnamat, F. 145,6°; Citrat, F. 148°; Erucat, 
F. 61°; Athylglykolat, F. 104,8°; Glykolat, F. 138°; Hippurat, F. 151°; Hydrocinn- 
amat, F. 104°; Lactat, F. 112,8°; Ldvulinat, F. 84°; Margarinat, F. 78,2°; Pahnitat,
F. 81,5°; Phcnylacetat, F. 89°; Propionat, F. 59°; Pyromucat, F. 138,5°; Salicylat,
F. 140°; Sebacinat, F. 147°; Sorbinat, F. 129°; Stearat, F. 78,5°; Succinat, F. 211°; 
Thiocyaiat, F. 146,5°; o-Tolvylat, F. 56j9°; m-Toluylat, F. 108°; p-Tóluylat, F. 153° 

Tricarballylat, F. 138,2°; Yalerianat, F. 63,6°; iso-Valerianat, F. 68°. — p -J o d -  
p h e n a e y le s te r :  Acetat, F. 114°; Benzoat, F. 126,5°; Butyrat, F. 81,4°; iso-Butyrat,
F. 109,2°; Caprinat, F. 80°; Capronat, F. 81,5°; Caprylat, F. 77°; iso-Valerianat,
F. 78,8°; Erucat, F. 73,8°; Lactat, F. 139,8°; Margarinat, F. 88,8°; Palmitat, F. 90°; 
Propionat, F. 94,9°; Stearinat, F. 90,5°; Valerianat, F. 78,6°. — Die aus den Ace- 
taten erbaltenen freien Alkohole haben folgende Eigenschaften: p-Chlorphtnacyl- 
alkohol, F. 122,4° (aus absol. A., A. oder W.), p-Bromphenacylalkohol, F. 136,6°, u. 
p-JodphcnacylalkoholfF.lbZ0. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1043—55. Mai. [26/2.] 
Baltimore [Maryland]. J o h n s  H o p k in s  Univ.) St e in h o b s t .

D avid  E. 'Worrall, Die Addition von 1,3-Diketonen an Isothiocyanate. I. Ace- 
tylaceton und cinige Arylisotliiocyanate. Thiodiacetoacetylanilid, C12H13ONS =  CHS* 
CO - CH(CS‘NH- CĄlCO-CIŁ,. Zu dem Reaktionsprod. aus 2,3 g Na u. 10 g Acetyl- 
aceton in 100 ccm A. wird nach 24 Stdn. die aquivalente Menge Phenylisothio- 
cyanat gegeben. Aus Bzl. schlauke, schwachgelbe Nadeln. F. 107—108°. LI. in 
A., Aceton, NH4OH und Sauren (konz.). W l. in Bzl., unl. in P A e . und W. Un- 
stabil gegen Alkalien und h. Sauren. Br wird leicht absorbiert. KMnO* wird 
leicht reduziert, es wird Isonitril gebildet. — Thioacetoacetylanilid, C 10H n O N S =  
CH3• CO • CLT2 • CS • NH • C0II5. A us der vorigen Verb. durch verd. KOH. Aus h.
A. leuchtend gelbc Platten vom F. 63,5—64°. Sil. in A., Bzl., A., wl. in h. W . — 
Das Phcnylhydrazon des Thioformanilids, CI3H13N3 =  HC( : 3ST.NH-C6H6)-NH-CaH5. 
Aus dem Thiodiacetoacetylanilid u. Phenylhydrazin. Aus Bzl. -|- PAe. glanzende, 
weiBe Platten vom F. 126—127°. Beim Erhitzen mit konz. HC1 wird Phenylhydr- 
azinhydrochloridu.Benzaldehydgebildet. — 3-^m7tdo-o-J)!cf/!ł/Ztsoa:azoi,C10H14ONa= I .
B. mit Hydroxylamin. Aus Bzl. oder viel W. schlanke, farblose Nadeln. F. 111 
bis 112°. L. in den iiblichen Losungsmitteln und konz. HC1. — Thiodiacetoacetyl- 
p-toluidid, C13H I50 3NS =  CH3 • CO • CH(CS • NH • C8H4 • CH3)• COCH3. B. aus Natrium-

aeetylaceton und p-Tolylsenfol. Aus Bzl. Balleu zugespitzter gelber Platten. — 
Thioacetoacetyl-p-toluidid, CnH ,3ONS =■ CH3• CO• CHj • CS• N H • C6H4CH3. Bei der 
Behandlung des vorigen mit KOH. Aus verd. A. hellgelbe, mkr. Nadeln, F. 68 
bi3 69°. — 3-p-Toluido-5-methylisoocazol, CnHlsONa =  II. B. mit Hydroxylamin. 
Aus Bzl. PAe. glanzende, weiBe Nadeln. F. 122—124°. — Thiodiacetoacetyl-p- 
bromanilid, CISH120 2NSBr — CHj-C0-CH(CS-NH.C6H4Br).C0CH3. B. analog mit 
p-Bromphenylsenfol. Aus Bzl. -f- PAe. Ballen dunner, flacher Nadeln. F. 137

iC .N H -C eH 4B r
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bis 1390. — Thioacetoaeetyl-p-bromanilid, G,0H l0ONSBr =  CHS • CO • CEL, • CS ■ NH • 
C6H4Br. Aus verd. A. F. 110—111°. — 3-p-Bromanilido-5-meihylisoxasol, Cl0H9 
ON2Br *= III. Aus A. sehlanke Nadeln, F. 178—180°. — Tliiodiacetoacetyl-m- 
toluidid, CuHI60 sNS. A us Bzl. +  PAe. durchsichtige, gelbe Platten. F. 124 bis 
125°. — ITiiodiaeetoacctyl-o-toluidid, ClsH,sO,NS. Aus Bzl. -f- PAe. gelbe, unregel- 
maBige Platten. F. 126,5—128°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42 . 1055—61. Mai. 
[1/3.] T o f t s  College.) St e in h o r s t .

E. Biochemie.
J.-L. P ech , Potentialdifferenzen in der Biologie. 1. Eine lebende Mohre zeigt 

bei Eintauchen der Wurzel bis zur halben Hohe in W . eine Potentialdifferenz 
zwischen diesem und den Bliittern von ca. 4 Volt, gesteigert durch Einw. ultra- 
yioletter Strahlen, aufgehoben durch Zusatz yon HNOs zum W. — 2. Frische 
Muskeln zeigen gegen destilliertes W. die Potentialdifferenz ca. 1,5 Yolt, geateigert 
bei negatiyer, yermindert bei positiyer Ladung des Muskels. — 3. Kreisendes Blut 
zeigte gegen Muskeln im Korper die Potentialdifferenz von 2 Yolt, yersehwindend 
bei Bestrahlung des Korperteils, dem der Muskel angehort, mit ultrayioletten 
Strahlen. — 4. Frische Muskeln einer weiBen Maus hatten gegen Diphtherietosin 
Potentialdifferenz von 4, gegen Diphtherieantitoxin yon 2 Volt, gegen ein'Gemisch 
von jenem Tosin und Dipbtherieantiserum keine, gegen ein solches des gleichen 
Tojrins mit Tetanusantiserum eine solche von 2 Volt. (C. r. soc. de biologie 83 . 282 
bis 283. 13/3.*) S p i e g e l .

S. M. N euschlosz, Die kolloidcliemische Bedeutung des physiologischcn lomn- 
antagonismus und der dąwilibrierten Salzlosungen. Es ist keineswegs bewieseu, daB 
die physiologischcn Wrkgg. der Ionen lediglich auf ihren Beziehungen zu den 
Proteinen beruben, und daB diese Beziehungen rein chemischer Natur sein miissen. 
Fur eine groBe Reihe physiologischer Erscheinungen an der Zelle kommt den 
Lipoiden eine hervorragende Bedeutung zu. 2%ig. Lecithin\sgg. wurden mit der 
gleichen Menge Salzlsgg. yersetzt und die O b e r fliic h e n sp a n n u n g  stalagmo- 
metrisch bestimmt. Die Chloride der Kationen Na", K ‘, Ca", Mg" u. Al"' erhohen 
die Oberflachenspannung wss. Leeithinsole wesentlich. In Gemischen dieser Salze 
tritt ein Antagonismus zwischen den Kationen deutlieh zutage. Die Oberflachen
spannung der Lecithinlsg. in einem Salzgemisehe ist in erster Reihe durch das 
relative Konzeutrationsyerhaltnis der yorhandenen Kationen bestimmt und von der 
absol. Konz. der Lsg. in weiten Grenzen unabhaugig. Zwischen dem auf diese 
Weise nachgewiesenen kolloidchemischen u. dem physiologischen Ionenantagonismus 
findet sich eine weitgehende Parallelitat. D ie physikalisch-chemische Grundlsge 
des Ionenantagonismus wird in der Fahigkeit der Kationen gesueht, sich gegen- 
seitig aus ihren Adsorptionsyerbb. — in diesem Falle aus der Oberflache der 
Lecithinteilchen — zu yerdrangen, ohne daB das yerdrangende łon an den Plat& 
des yerdrangten treten wurde. (P f l Ug e r s  Arch. d. Physiol. 181. 17—39. 16/6. 
1920. [23/12. 1919.] Budapest, Pharmakol. Univ.-Inst.) A r o n .

2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
E. W. Brandes, Kunstliche und Inselctcnubertragung der Zuckerrohr/leckenkrank- 

heit. Die Krankheit lieB sich von krankem auf gesundes Materiał, sowohl durch 
Einspritzen von Zellsaft wie durch Insekten ubertragen. (Journ. Agricult. Research 
1 9 . 131—38. 1/5. U. S. Dept. ef Agriculture, Bureau of Plant Industry. Abt. f- 
Zuckerpflanzenunterss.) G r im m e .

W ilh elm  Spat, Unłersuchungen iiber die oligodynamisćhe Fernwirlcung. Eine 
Nachpriifung der Verss. yon Sa x l  (vgl. Wien. klin. Wehschr. 30 . 714; C. 1917. II. 
108) in abgeanderter Yer3uchsanordnung zeigte, daB es sich bei den beobachteten 
Erscheinungen um keine Fernwrkg., sondern um die materielle Wrkg. yon HgCL-
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Teilchen handelt. (Wien. klin. Wcbsehr. 33 . 509—11. 10/6. Kladno, Werkspital 
d. Prager Eisenind.-Gesellsch.) B o b iń s k i .

U. Doerr, Zur Oligodynamie des Silbers. Die eingehenden Verss. mit W ., das 
durch langeren Kontakt mit metallischem Ag baktericid (,,oligodynamisch“) ge- 
worden war, zeigten dessen Wrkg. durcbaus entsprechend derjenigen einer Lsg. 
eines desinfizierenden Stoffs. Die Intensitat der Wrkg. iindert sich gemaB der 
Bereclinung bei Verdunnen oder Konzentrieren, geht bei Destillieren nicht ins 
Destillat iiber, wird durch Kochen bei AusschluB Teduzierender Stoffe nicht yer- 
mindert. NaCl wirkt abschwachend und yerzogernd in gleicher Weise wie bei 
AgNOj-Lsg., die sich aus der Affinitiit der Ag- und Cl-Ionen und der Loslichkeit 
von AgCl ergibt. Pferdeserum hebt die Baktericidie auf. Auf yerschiedene Bak- 
terienarten wirkt metallisches Ag yerschieden, in gewissem Sinne spezifisch, aber 
nicht in dem, daB pathogene Arten empfindlich, nicht pathogene resistent sind 
(vgl. Sa x l , Wien. klin. Wchschr. 3 0 . 965; C. 1917. II. 502). Mit oligodynamischem 
W. treten die Untersehiede weniger deutlich heryor. Ais Triiger der oligodyna- 
mischen Wrkg. kommt yielleicht AgaO in Betracht. (Biochem. Ztschr. 1 0 6 . 110—33. 
28/6. [22/3.] Basel, Hygien. Inst. d. Univ.) SPIEGEL.

E rich  Hoffmann, Nachtrag su meiner Arbeit iiber eine neue Zalinspirochate 
CSpir. trimerodonta, bezw. Leptospira dcntium). Yf. beabsichtigt, auf Grund der 
ihm erst nach seiner Veroffentlichung (Dtch. med. Wchschr. 4 6 . 257; C. 1 9 2 0 . I. 
713) bekannt gewordenen Arbeiten NoguchIs die yon ihm entdeckte Spirochate 
ais Leptospira dentium zu bezeichnen. (Dtsch. med. Wchschr. 4 6 . 625—26. 3/6. 
Bonn, Uniy.-Hautklin.) • BOBIŃSKI.

L. M. Lansberg, Beitrag zur Kenntnis der Balcterienflora einiger Arzneimittel. 
Destilliertes Wasser zeigte in funf Proben aus yerschiedenen Apotheken, obwohl 
nach der ublichen chemischen Prufung meist einwandfrei, Bakteriengehalt yon 100 
bis iiber 1 Milion Keimen pro ccm; nur das bakterienarmste zeigte zu hohen KMn04- 
Titer. Von einem ycreinzelten Schimmel, Sarcinen und Bac. subtilis abgesehen, 
hestand die ganze Flora nahezu aus Baet. liąuefadens fluoresccns. — Alkohol wurde 
in Ubereinstimmung mit H a n s e n  (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 45. 
466; C. 1 9 0 8 . I. 751) ohne wesentliche Abtotungskraft auf sporogene Bakterien be- 
funden, aber auch gegen asporogene ist die Wrkg. keine sehr schnelle. So wurde 
Staphylococcus pyogenes aureus in 60%ig. A. noch nach 1 Tage lebend, erst nach
2 Tagen abgetotet gefunden; man kann also A. oder spirituose Lsgg. nicht ohne 
weiteres ais steril betrachten. Auch gegen Aihcr sind Sporenbildner ziemlich un- 
empfindlich (Bac. anthracis erst nach 1—4 Tagen getotet, dagegen Staphylococcus 
pyogenes aureus schon binnen 40 Minuten). — In fetten Ólen sterben die meisten 
Bakterienarten nach kiirzerer oder langerer Zeit, aber stets erst nach Tagen ab; 
bei schnell abtotenden Ólen ist die Temp. ohne merklichen EinfluB, bei langsam 
wirkenden beschleunigt Erhohung auf 37°; weder Siiurezahl, noch Jodzahl stehen 
im Zusammenhang mit der Wirkungsstiirke. Die abgetoteten Bakterien werden 
yollig gelost. D ie Wirksamkeit yerschiedener Proben garantiert reinen Oliyenoles 
zeigte sehr abweichende Werte. Eine besondere Stellung nehmen TuberTcelbacillen 
ein. Sie waren in Oliven-, Sesam-, Arachis- und Mandelol noch nach 18 Monaten 
ganz unyerandert, losten sich aber innerhalb 4—45 Tagen (bis auf einige braune 
Schuppen) in Leberłran; eine solche Lsg. konnte yielleicht ais Diagnosticum und 
sogar ais Heilmittel Verwendung finden.

In Dermatol wurde Bac. subtilis gefunden, in Talcum Yenetum auBer diesem 
noch ein sporenfreies Stiibchen. Airol war steril u. wirkte hemmend auf Kulturen 
von Staphylococcus pyogenes albus, aber kaum auf Milzbrandbouillon. Ichthyol, 
gleichfalls steril befunden, wirkt auf Milzbrandbouillon nicht abtotend. Pcrubalsam 
war auf Tetanus, Milzbrand und Staphylococcus aureus innerhalb 3 Tagen ohne
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Wrkg. Glycerin, keimfrei befunden, totet Staphylococcus albus in 2 Tagen, Milz- 
brandbacillen selbst in 21/a Monaten nicbt. Jodoform, fur sicb steril, totete ver- 
schiedene Bakterien in Bouillon bei 37° in 24 Stdn. nicht ab, docb war das Wachs- 
tum etwas schwacher ais in den Kontrollen. Campher enthielt Bac. subtilis, dessen 
Wachstum in keiner Weise gehemmt wurde. Borsaure, zu 3% der Nalirbriihe zu- 
gefiigt, hinderte das Wacbstum der gepriiften Bakterien, ohne sie abzutoten. Von 
Alkaloiden zeigten sicb Morpbin, Cocain und Atropin steril, Lsgg. ihrer Salze von 
'/*—2% ohne EinfluB auf das Wachstum yon Bact. coli commune. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 51. 280—86. 12/7. Leiden, Pharm. Lab. d. bakteriol. 
Abt.) Sp ie g e ł .

B u gge und K ieBig, Untersuchungen uber den Keimgehalt der Muskulatur und 
Organe steril getoteter Tiere. Die Muskulatur gesunder, steril getoteter Tiere war 
bis auf wenige Proben keimfrei. Die gefundenen Mikroorganismen sind mit Sicher- 
beit auf eine AuBeninfektion wahrend der Zerteilung der Tiere unter den iłblichen 
Verhaltnissen zuriiekzufuhren. Lungen und Leber, welche mit der AuBenwelt in 
relatiy enger Verb. stehen, waren in einem yerhaltnismaBig groBen Prozentsatz 
keimbaltig. In Herz, Milz, Nieren, Gehirn, Hoden und Robrenknochen aller Ver- 
suchstiere konnten in keinem Falle Mikroorganismen nachgewiesen werden. Eine 
intrayitale Infektion gesunder Tiere im Sinne C o n r a d is  konnte bisher nicht nach- 
gewiesen werden. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 3 0 . 209—12. 15/5. 223—27. 1/6. 
Kiel, Tierseucheninst. der Landwirtschaftskammer fiir die Proyinz Schleswig- 
Holstein.) B o r in s k i .

3. Tierchemie.
E. C. K endall, Isolierung der Joduerbindung, die in der Schilddriise vorkommt.

I. Mitteilung. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 2 0 . 501; C. 1915. II. 667.) Die Jodyerb. 
ist nicht dialysierbar. Nach Hydrolyse mit Alkali in A. oder W . ist ein erheb- 
licher Teil dialysierbar. Yon dem darin enthaltenen J ist ein Teil (bei wss. Hydro
lyse etwa 3/4) in Saure 1., der unl. Teil enthalt die gesamte physiologisch wirksame 
Substanz. Sie enthalt noch kolloidale Bestandteile. Ais Mittel zu dereń Ent- 
femung ergab sich Kochen mit Ba(OH),, wobei die Yerunreinigungen ausfallen. 
Aur dem Filtrat kann der wirksame Bestandteil in A. gel. und durcb Abdampfeu 
des A. ais krystallinische Substanz, Thyroxin genannt, isoliert werden. Doch ge- 
iingt dies nicht immer. Zahlreiche Yerss. ergaben 5 Punkte, die bei der Isolierung 
zu beaehten sind: Temp. bei der Fallung durch Saure, Wrkg. des Erhitzens der 
alkal. Lsg. in Ggw. yon Metali, EinfluB yon COs, Wrkg. der Temp. bei Behandlung 
einer Lsg. mit C 02, EinfluB der Beschaffenheit der Driise. Es ergab sich schlieB- 
lich folgendes Verf. zur Darst. des Thyroxins: Frische Schilddrusen werden in 
5°/0ig. NaOH hydrolysiert, die Fette durch Ausfallung der Na-Seifen beseitigt, das 
klare alkal. Filtrat nach Abkiihlen angesauert, der Nd. wieder in NaOH gel. und 
unter Benutzung yon HCl nochmals gefallt. Der neue Nd. wird nach Trocknen 
an Luft in 95°/o'g- A. gel., die noch yorhandene HCl mit NaOH bis zu fast neutraler 
Rk. gegen blaues Lackmuspapier abgestumpft, der dabei entstehende dunkle, 
schmierige Nd. beseitigt, das Filtrat mit h. konz. wss. Lsg. yon Ba(OH)j yersetzt 
und unter RiickfluB gekocht, yon der entstandenen Ausscheidung abfiltriert, mit 
wenig NaOH yersetzt und mit C 02 behandelt. D ie abgeschiedenen Carbonate 
werden b e se itig t, aus dem Filtrat der A. durch Dest. und schlieBlieh durch Er- 
wiirmen in offener Schale yeijagt. Der yerbleibende wss. Riickstand wird mit HCl 
angesauert, der Nd. in alkal. A. gel., wieder mit C02 behandelt und aus der yon 
N a tr iu m c a rb o n a t abfiltrierten Lsg. der A. yollig yerjagt, worauf das Mononatrium- 
salz des Thyroxins sich abscheidet und durch nochmalige Behandlung in gleicher 
Weise gereinigt wird. Durch mehrmaliges Auflosen in alkal. A. und Fallung mit
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Essigsaure wird schlieBlich reines Thyroxin erlialten, das sich ais 4,5,6-Trihydro- 
4,5>6-trijod-2-oxy-j3-indolpropionsdure erwiesen hat. Es existiert sowohl in der 
Ketoform (I.) wie in der Enolform (II.) und in einer Form mit aufgesprengtem

J H

C02H i > !/> S====C -(C H 2)2' COsH 
T I II. I

-O H

Ring infolge Einlagerung der Elemente yon H20  
zwischen GO und NU unter B. von COOH und 

= C —(CH ).,-CO,H (III.). Das Ergebnis des Reinigungsverf.
| 3 ' mit Ba(0H)2 besteht nicht nur in der Beseitigung

COOH von Verunreinigungen, sondern auch in der
"NH2 Trennung einer Ba-1. und einer Ba-unl. Form des

Thyroxins. W ie in Ba(OH)2 ist teilweise ge- 
reinigtes Thyrosin auch in Na2C03-Lsg. u. in A. 1.; reines ist unl. in allen diesen 
Mitteln. Es hat sich ergeben, daB die Deriyate, bei den en Substitution an der 
NH-Gruppe stattfindet, in A. 1. sind (Chlorhydrat, Sulfat, Acetyl-, Formylderivat, 
Ureid). Ais Ursache der Loslichkeit des unreinen Prod. in Ba(OH)a konnte aber 
kein Substituent aufgefunden werden. Sie scheint vielmehr auf Ggw. anderer, in 
A. 1., saurer Indolderiyate zu beruhen, durch dereń Zusatz der chemische Charakter 
des Thyroxins yerandert wird, wahrscheinlich durch Ubergang in die Form III. 
Von dieser leitet sich auch das Acetylderiyat ab, da es ein Disilbersalz liefert. 
Die Entstehung der krystallisierbaren Form ist sonach durch Schliefiung des 
Pyrrolringes bedingt. (Journ. Biol. Chem. 3 9 . 125—47. Juli [10/6.] 1919. Rochester 
[Minn.], Mayo Foundation.) Sp ie g e l .

4. Tierphysiologie.
Pius Supersaxo, Untersućkungen aber die dlvcolaren Gasspanmcngen m it Hilfe 

einer neuen Methode. Es wird eine yon ASIIER entworfene Methode, sowohl COa 
ais 0 2 in der Alyeolarluft mittels der BUN TEschen B u re tte  zu bestimmen, be- 
schrieben, wozu d ie  HALDANEsehe Methode unter Anwendung des A sH E R schen 
Ventiles zur Gewinnung groBerer Mengen Alyeolarluft umgestaltet wurde. Die 
Priifung dieses Verf. ergab seine G-enauiglceit und leichte Anwendbarkeit. Die 
damit gewonnenen Ergebnisse sind folgende: 1. Bei intensiyer Muskelarbeit eines 
Armes erhoht sich die sonst konstantę aloeolare Spannung yon C 02, u. yermindert 
sich diejenige von O, b e tra c h tlic h . — 2. VergroBerte Atemyentilation setzt die C02- 
Spannung h e ra b  und e rh o h t die Oa-Spannung. — 3. Durch passende Einstellung 
der Atemyentilation auf die Muskelarbeit konnen die Gasspannungen die gleichen 
werden wie in der Ruhe. (B iochem . Z tsch r. 1 0 6 . 56—82. 28/6. [12/3.] Bern, 
Physiol. Inst. d. Uniy.) Sp ie g e l .

Kurt Stockert, Bemerkungen sur Verdauung der Fette mit besonderer Beriick- 
fichtigung derjenigen in  der Milch. Yerss. iiber die Ausnutzung des Milchfettes 
beim Menschen ergaben, daB am besten rohe Milch ausgenutzt wurde. Bei pasteu- 
risierter Milch war das Ausruhungsyerhaltnis 99,2°/oi bei sterilisierter Milch 98,4°/oi 
bei kondensierter Milch 93,7°/0, bei Trockenmilch 8o,7°/0 (bezogen auf rohe Milch 
=  100). (Ol- u. Fettind. 2. 37—38. 15/2. Techn. Hochsch. Wien.) SchONFELD.

E. Salkow ski, Zur Kenntnis der Eiweijibildung aus Harnstoff bei Wieder- 
kauern. S-Bestst. in aufgeschlossenem Stroh, das neben anorganischen Salzen ais 
Grundlage fur eiweiBfreie Ernahrung von Hammeln gedient hatte, ergaben, daB 
der darin enthaltene S knapp fiir den festgestellten EiweiBansatz der Yersuchs-
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tiere genugte. Der S war also zum Teil dem zugelegten Sulfat-S und Sulfid-S 
entnommen worden. Ob im aufgeschlossenen Stroh das fiir den EiweiBansatz notige 
Tryptophan enthalten ist, konnte niclit sicher festgestellt werden. (Ztselir. f. physiol. 
Ch. 109. 276—79. 15/4. [15/3.] Berlin, Patholog. Inst. d. Univ.) G u g g e n iie im .

H ans Gessler, Zur Frage des Wesens der Stićkstoffretention bei Futtcrung mit 
Ammoniaksalzen. Die durch Fiitterung von S H , Salzen (Ammoniumacetat oder 
-citrat mit einem N-Gehalt von 1—1,5 g pro die) an hungernden Kaninchen erreich- 
bare N-Retention von ca. 33°/o des yerabreichten N beruht wahrscheinlich nicht 
darauf, daB das zugelegte NH,-Salz korpereigenes EiweiB vor dem Zerfall schiłtzt, 
da die S-Ausscheidung durch diese Zulage kaum beeinfluBt wird. Das Schicksal 
des retinierten N wird nicht niiher aufgeklart. (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 280—8S. 
15/4. [11/3.] Heidelberg, Med. Klinik.) G u g g e n h e im .

A. K nchenbecker, Uber die Umwandlung aromatischer Amidovcrbindungen im 
TierWrpcr. Mit Bezug auf eine Ansicht yon L e o e n b e b g e r , daB die bei Arbeitern 
der Anilinfarbenindustrie haufig beobachteten Geschwiilste der ableitenden Harn- 
wege auf Reizwrkg. durch hydroxylierte aromatische Amidoverbb. zuruekzufiihren 
seien, priifte Vf. an Hunden, ob aus den wichtigsten fiir die B. von Geschwiilsten 
in Betracht kommenden Substanzen wirklich solche Aminę entstehen; er fand, daB 
nur Anilin und seine Homologen mit unbesetzter Parastellung eine Osydation zu 
p-Amidophenol, bezw. den entsprechenden substituierten Verbb. erfahren, welche 
aber schon in der Niere durch Yeresterung an Schwefelsiiure entgiftet werden, 
wahrend weder Benzidin undTolidin, noch u- u. ^-Naphthylamin in hydrosylierte 
aromatische Aminę ubergehen. Der Nachweis solcher erfolgte durch B. yon Azo- 
farbstofFen (vgl. Ztschr. f. Gewcrbehyg. u. Unfallyerh. 8. 6S; C. 1 9 2 0 . IV. 241), 
dereń Farbenumschlag durch Saurezusatz ais Index fiir freies cyclisches OH diente. 
(Ztschr. f. Gewerbehyg. u. Unfallrerh. 8. 69—72; ausfuhrl. Ref. Ber. ges. Physiol. 
1. 531. Ref. SOssa ia n n .) Sp i e g e l .

Leon Asher, JBeitriige zur Physiologie der Driisen. Nr. 43. H erm ann Bertschi, 
Untermćhunyen uber den respiratorisclien Stoffwechsel kastrierter Kaninchen. (Nr. 42 
vgl. A s h e r  und R u c h t i , Biochem. Ztschr. 1 0 5 . 1; C. 1 9 2 0 . III. 212.) Innerhalb 
dreimonatlicher Beobachtungszeit konnte kein merklicher Unterschied im Atmungs- 
stoffwechsel zwischen n. und kastrierten Kaninchen festgestellt werden. In Uber- 
einstimmung damit blieben auch subcutane Injektionen von Hoden- oder Eierstocks- 
estrakten ohne EinfluB. (Biochem. Ztschr. 1 0 6 . 37—55. 28/6. [12/3.] Bern, Physiol. 
Inst. d. Univ.) S p ie g e l .

K arl Neuburger, Uber postmortale Pigmenłhildung der Haut. Bebriitung von 
Leichenhaut bei 56° bewirkte nach 1—3 Tagen Dunkelfarbung stets, wenn die 
Haut aus pigmentierten Regionen stammte; war sie anderen Gegenden entnommen, 
dann nur in etwa a/8 der Falle. Die Umwandlung der anzunehmenden ungefarbten 
Pigmentyorstufen in fertiges Pigment erfolgt nur bei Ggw. yon 0 2 u. wird hoch- 
gradiger bei yermehrtem O-Gehalt des umgebenden Mediums. (Miinch. med. 
Wchsehr. 67. 741—43. 25/7. Frankfurt a/M., SENCKENBEP.Gsches patholog. Inst. 
d. Uniy.) B o b iń s k i .

Gnstav Loose, Die KrystaUfilterung des Konłgenlichtes und ihre Vorziige fiir 
die Tiefenłherapie. An Stelle yon Metallplattenfiltem haben sich Filter, die aus 
Schiehten yon Metallsalzkrystallen bestehen, sehr bewahrt. (Miinch. med. Wchschr. 
67 . 752—53. 25/6. Bremen.) B o r in s k i .

F. Gudzent, Biólogische Ycrsuclie zur Steigerung der Strahlenwirkung. Verss., 
durch Einbringen geeigneter Stoffe, wie J, Fe, Cu, Ag, Pt, Au, Bi in die Blutbahn 
die Sekundarstrahlung und damit die Strahlenwrkg. zu erhohen, fiihrten zu nega- 
tiven Ergebnissen. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 732—34. 1/7. Berlin. I. Med. Uniy.- 
Klin. d. Charite.) BORINSKI.
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Lasar Dunner und Georg H artw ich , Ein fiu p von Brom auf die Funktion 
der gesimden Niere. Nach Darreichung yon Br war die Urinmenge vermehrt. Der 
Halogengehalt war n. Die Brommedikation hat keinen schadigenden EinfluG auf 
W.- und Kochsalzausscheidung gehabt. Das Verhaltnis zwischen Brom- u. Koch- 
salzausscheidung ist schwankend. (Beri. klin. Wchschr. 57. 564—65. 14/6. Berlin. 
Krankenh. Moabit.) B o b iń s k i .

J. R. Spinner, Zur Wertuńg aromatischer Nitrokorper ais Abortiua. Dem 
Dinitrobenzol kommt eine Abortivwrkg. nicht zu. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 
626—27. 3/6. Ziirich.) B o b iń s k i .

A. E llin g er  und Z. M atsuoka, Zur Frage der JSntstehung von Kynurensaure 
aus Tryptophan im Tierkorper. Nach intravenoser Verabreichung von Indolbrenz- 
traubensaure (II.) an Kaninchen konnten 1,2—11,7% der berechneten Menge Kynuren- 
saure (VI.) aus dem Harn isoliert werden, wiihrend Tryptophan (I.) unter gleichen 
Bedingungen 7—28°/0 lieferte. Die Indolbrenztraubensiiure ist also wahrscheinlich 
ais Zwischenstufe bei der Umwandlung des Tryptophans in Kynurensaure aufzufassen, 
dereń Chemismus mutmafilich gemiiti den Formeln I—VI. verlśiuft.

C • CH3 • CH(NH,') • C02 O __ ----------------- .-C-CHs-C 0-C 02H
CH ~ ~ y  I ' i W

CO • CHj • CO > COjH
III. I

'jńa-COjH ■ “  NH,
CO C-OH

CH

H(X

COsH ' iJ ^ I ^ ^ C - C O j H  
N

Wahrscheinlich ist also die Aminobenzoylbrenztraubensaure (IV.) eine Zwischen
stufe. Die subcutan yerabreichte Indolbrenztraubensiiure ist in Dosen von 0,5—1 g 
giftig; sie verursacht Albuminurie. — a-Chinolincarbonsdure wird vom Kaninchen 
nach subcutaner Verabreichung nicht in Kynurensaure verwandelt. Sie wird haupt- 
sachlich ais u-Chinolincarbonylglykokoll nur in geringer Menge unverandert aus- 
geschieden. D ie a-Chinolincarbonsaure ist giftig, 0,5—1 g ais Na-Salz subcutan 

r  injiziert, bewirkt Nephritis und Hamo-
_____p r  w globinurie. — Zur Darst. von Indolbrenz-

UtttiO I 1 6 5 traubensaure wurde Indolaldehyd mit
j ;C J ojj CO____ O Hippursaure, Essigsaureanhydrid u. Na-

H C^^^^C O • CH triumacetat kondensiert, wobei das Acetyl-
prod. des Azlactons (VII.) entstand, durch 

dessen Verseifung man zur Indolbrenztraubensiiure gelangt. — Acetylderńat des 
Azlactons, C20HMO3N2 (VII.). 10 g Indolaldehyd, 14 g Hippursaure und 5,5 g 
Natriumacetat werden mit 25 ccm Essigsaureanhydrid 1 Stde. auf 100° erhitzt. Das 
Rk.-Prod., eine krystalliniscbe M., wird mit W. ausgekocht, bis das Filtrat nicht 
mehr sauer reagiert, getroeknet und aus Chlf. umkrystallisiert. Es krystallisiert 
in hellgelben, rhombischen oder schiefrhombischen Tafeln oder Saulen. F. 205 
bis 206°. — Indolbrenzłraubensaurc, Cn H90 3N (n.). 4 g des acetylierten Azlactons 
werden mit 60 ccm 40%ig. NaOH bis zur yolligen Lsg. und zum Aufhoren der 
NHS-Entw. erhitzt. Die Lsg. wird rasch gekuhlt und in die 10-fache Menge W. 
gegossen. Von einer geringen, nach Indol riechenden Abscheidung wird abfiltriert. 
D;e mit Eis gekuhlte FI. wird bei schwefelsaurer Bk. mit A. eitrahiert. Der
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Atherriickstand wird durch Petroliither von Benzoesaure befreit, dann wieder mit
A. aufgenommen, wobei eine dunkelgefiirbte Yerunreinigung zuriickbleibt. Aus- 
beute 2,2 g. Krystalle aus Eg. mit 1 Mol. CH3 ■ COOH, das bei 100’ iiber KOH 
weggeht. Das p -N itr o p h e n y lh y d r a z o n , C1;Hu 0 4N1, bildet zu Rosetten 
gruppierte Tafeln aus Bzl. und Bzl. -f- PAe. F. 153—154°. — Zur Isólierung des 
ChinoUncarbonylglycins (C12H10OsN2) auB dem Harn der mit Chinolincarbonsaure 
gefiitterten Kaninehen wurde dieser enteiweiBt, eingedatnpft und mit A. erachopft. 
Der in 5%ig. HjSO^ aufgenommene Riickstand schied nach Zusatz yon A. keine 
Kynurensaure ab. Das Cbinolincarbonylglyein wird durch A. estrahiert u. scheidet 
sich aus der konz. iith. Lsg. in feinen Krystallen aus. In den Mutterlaugen war 
noch etwas unyeranderte c-Chinolincarbonsaure enthalten. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
1 0 9 . 259—VI. 17/4. [22/2.] Konig3berg i. Pr., Pharm. Inst. d. Univ.) G uggenheiji.

Krahe, Drei Falle chirurgisćher Tuberkulose, die durch Injektion einer HCl- 
Pepsinldsung behanddt wurdcn. Die Falle wurden durch subeutane Injektion von 
Pepsin-HCl-Lsg. (Pepsin 10°/o, HCl 1%) gunstig beeinfluBt. (Beri. klin. Wchsehr. 
57. 547—48. 7/6.) B o b iń s k i .

Leo A dler, Sćhilddriise und Warmeregulation (Untersuchwngen an Winter- 
sćhldfern). Histologisehe Unterss. haben ergeben, daB die Schilddriisen winter- 
schlafender Fledermause die yerschiedenaten Grade einer regressiven Umwandlung 
erkennen lassen. Es finden sich alle Ubergiinge von leicht atrophisehen Drusen zu 
solchen, bei denen die Riiekbildung fast einer volligen Zerstorung gleicbkommt. 
Im Friibjahr entwickelt sich die Fledermausschilddriise yon neuem, ist im Sommer 
wieder n., um im Herbst eine neuere regressiye Umwandlang zu erfahren. Bei 
Ingeln sind die histologisehen Veranderungen der Schilddriisen zu den yersehiedenen 
Jahreszeiten weniger stark. Injiziert man winterschlafenden Igeln Extrakte — auch 
eiweiBfreie — aus Schilddriisen, so beobachtet man nach 1—11/3 Stdn. eine starkę 
Zunahme der Atemfrequenz, eine Temperatursteigerung und Erwachen der Tiere. 
Ahnlich wirken auch Extrakte aus Thymus, sowie Adrenalin und yerschiedene 
proteinogene Aminę — Oxyphenyla,thylamin, Phenylathylamin und ft-Imidazobjl- 
athylamin, unwirksam sind Extrakte aus dem Pankreas, der Epiphyse und der 
Mamma. Schilddriisenestrakt wirkt auch an Igeln, bei denen das W arm ezen tru m  
dureh Antipyrin gelahmt wurde. Er ist jedoeh fast unwirksam nach Yorbehand- 
lung der Tiere mit Chinin. Das endokrine System scheint daher in der Weise 
bei der Warmeregulation tatig zu sein, daB die Inkrete der einzelnen Organe nicht 
etwa die Erregung oder Erregbarkeit des Warmezentrums (seinen Tonus) regulieren, 
sondern daB die Hormone nur an den peripheren Statten des Yerbrauchs die Oxy- 
dationsprozesse anregen oder yielleicht iiberhaupt erst moglich machen. Es wird 
dabei yermutet, daB die einzelnen Blutdrusen Hormone fur bestimmte Verbrennungs- 
prozesse liefern, das Adrenalin fur die Verbrennung der Kohlenhydrate, das Schild- 
driisenprinzip zur Regulation des EiweiBstoffwechsels. Der Winterschlaf ist die 
Folgę einer Hypofunktion der Sćhilddriise u. wahrseheinlich auch der Hypophyse 
und der Nebenniere. (Areh. f. exp. Path. u. Pharmak. 86. 159—224. 10/4. Frank
furt a. M., Pharm. Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

K athe Lang, Etn  mit Hypophysin geheilter Fali von seniler Osteomalacie. Be- 
schreibung eines dureh Hypophysineinspritzungen mit Erfolg behandelten Falles 
von  schwerer seniler Osteomalacie. (Beri. klin. Wchschr. 57. 658—59. 13/7. B reslau , 
S ta d t. W ENZEL-HANCKE-Krankenhaus.) B o r in s k i .

Georg- Protz, Uber die W irhmg einiger Anaesfheticachloride und ihrer Misćhungen 
mit Natriumcarbonat auf die Froschhaut. Der friiher am Nerymuskelpraparat fest- 
ęestellte Zusammenhang zwischen Dissoziation u. Wirkungsstarke der Lokalanaesthe- 
iica (G k o s , Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 63. 80; C. 1 9 1 0 . H. 904) bestatigte 
sich durch Yerss. an der Froschhaut nach der Methode yon Z o r n  (Ztschr. f. exp. Path.
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u. Ther. 12. 529; 0 . 1 9 1 3 .1. 1451). D ie Wrkg. yerschiedener Anaesthetica (Noyoeain, 
Alypin, Acoin und Coeain) wird stark erhoht dureli Zusatz von NaHC08 zu ihren 
Lsgg. Am atarkaten wirken Alypin, und Coeain, dann folgen Acoin u. Noyoeain. 
Diese Wirkungaweise stimmt uberein mit der nach anderen Methoden erhaltenen 
und mit der klinischen Erfahrung. Auffallend ist nur die starkę Wirksamkeit des 
Alypins, welehe yielleicht auf einer spezifischen Oberflachenanasthesie des Priipa- 
rates beruht. (Arch. f. exp. Patii. u. Pharmali. 86. 238—49. 10/4. Halle a. S., 
Pharmakol. Inat. d. Univ.) GUGGENHEIM.

Arnold Kirch, Collargoltherapie bei hamolytischem Ikterus. Intrayenose Collargol- 
injektionen haben in einem Fali von hamolytischem Ikterus zu keinem Erfolg ge- 
fiihrt. (Dtach. med. Wchschr. 46. 660. 10/6. Wien, Wilhelminenspital.) B o r in s k i .

R ichard Braun, fjber Sagrotansimtaldehyd ais Antiskabiosum. Ablehnung 
yon Sagrotanzimtaldehyd ais Kratzemittel. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 742. 1/7. 
Leipzig, Dermatol. Klinik d. Univ.) B o r in s k i .

S. W erner, Trypaflavin in der Dermatologie. Empfehlung yon Trypaflayin- 
spiritus bei allen Impetigoformen und krustosen Ekzemen. (Miineh. med. Wchschr. 
67. 637. 28/5. Hamburg, Eppendorfer Krankenb.) B o r in s k i .

Mayer Pullm ann, Intraoenose Behandlung der Maul- und Klauenseuche mit 
Trypaflavin. Durch intrayenose Injektionen von Trypaflayin wurden bei Maul- 
und Klauenseuche gute Erfolge erzielt. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 28. 288. 19/6. 
Undenheim.) B o b iń s k i .

Otto N ast, Eine neue Bubotherapie bei Ulcus molle. Empfehlung yon Yatren 
in 4—5°/0ig. Lag. bei Ulcus molle. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 624—25. 3/6. Ham
burg, Allgem. Krankenhaus St. Georg.) B o r in s k i .

W ilh elm  Soheidtm ann, Yatrengaze in der Wundbehandlung. Yatrengaze 
(Hersteller: West-Laboratorium Hamburg-Berlin, Hamburg, Billbrookdeich 42) hat 
sich ais Ersatz fiir Jodoformgaze gut bewahrt. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 737—38.
1/7. Berlin, St. Hedwig-Krankenhaua.) B o r in s k i .

E. Glass, Zur Behandlung chirurgischer Tuberkulosen m it Terpentininjektionen. 
Alleinige Terpentinbehandiung hatte auf den Heilungsyerlauf keinen EinfluB. Durch 
Hinzusetzen yon 10°/c>ig- Jodoformglycerin wurden die Erfolge besser. (Dtsch. med.
Wchschr. 46. 687. 17/6. Hamburg.) B o r in s k i .

S. Rosenbaum, Zur Thcrapie der Oxywiasis. Oxymors (Hersteller: Chemische 
Werke Rudolstadt) hat sich ais Oxyurenmittel den anderen Mitteln gleichwertig er- 
wiesen. (Beri. klin. Wchschr. 57. 565. 14/6. Berlin, Uniy.-KinderkUnik.) Bo.

E. Schickhardt, Butolan, ein neues Mittel gegen Oxyuriasis. Butolan ist p- 
Benzylphenolcarbaminsaureester. (Herst.: Farbenfabriken yorm. F r . B a y e r  & Co.). 
Es hat sich ais Wurmmittel gut bewahrt, ist unschadlich und wird gut yertragen. 
(Munch. med. Wchschr. 67. 722. 18/6. Munchen, Uniy.-Kinderpoliklinik.) Bo.

Heinz, Uber JRcizmittel fiir die blutbildenden Organe. Elektroferrol, ein kolloides 
Eisenpraparat fur intravenose Injelction. Bericht iiber giinstige Erfolge mit Elektro
ferrol, 0,5%ig- Lag- von elektrisch zerataubtem, kolloidałem Fe (Herst.: Chem. Fabr. 
V0N H eyd en , Radebeul) ais blutbildendes Mittel. Die Anwendung erfolgt intra- 
venos, gegebenenfalls per os. (Dtsch. med. Wchscbr. 46. 674 — 75. 17/6. Er- 
langen.) B o r in s k i .

Caeaar Ilirach, Zur Kcnntnis der ulcero-membranosen Stomatitiden (Plaut- 
Yincent) und ihre Behandlung mit Salvarsan. Hinweise fur die mkr. Unters. des 
Abstricbes. D ie lokale Salyarsantherapie bat sich nicht, dagegen intrayenose Sal- 
varsaninjektion gut bewahrt. (Munch. med. Wchschr. 67. 718—19. 18/6. Stutt
gart.) B o r in s k i .

Kurt W iener, Erfahrungen mit SiTbersaloarsan. Es wird iiber die Anwendunga- 
ibrm yon Ag-Salyarsan, seine Wrkg. auf Spirochaten und klinische Ergebnisse be-
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richtet. Das Praparat wird giinstig beurteilt. (Dtscb. med. Wchschr. 46. 680—82. 
17/6. Breslau. Univ.-Klinik fiir Hautkrankheiten.) B o r in s k i .

Ernst H eilner, Affinitatskrankheiten und lokaler Gewebsschutz (Affinitatssćhutz).
IV. Die Icausale Behandlung der ArtcriosJrferose mit meinem Gefaflpraparat. Ala 
Entstehungsursache der Arteriosklerose ist das Yersagen des lokalen Gewebs- 
schutzes der GefaBwand und das Eindringen bestimmter, sonst abgehaltener Affini- 
tatstrager in dieselben anzunehmen. Vf. hat ein GefaBpraparat hergestellt, das die 
Wirkungswerte der Intima, Media und Adventitia yereinigt, und dessen Wrkg. 
darauf beruht, da8 es infolge spezifischer Beziehung zu den Gewebselementen der 
GefiiBe die Wiederherst., bezw. Wiederingangsetzung des lokalen Gewebsschutzes 
be wirkt. (Hersteller: Luitpoldwerk in Miinchen.) tJber gunstige Erfahrungen wird 
berichtet. (Miinch. med. Wchschr. 67. 501—3. 30/4. Miinchen. Univ.-Poliklinik.) Bo.

£.nth Stern, Behandlung chronisćlier Gćlenkerkrankungcn mit Sanarthrit Heilner. 
(Vgl. H e i l n e r , Miinch. med. Wchschr. 67. 501; vorst. Ref.) Zur Behandlung kamen 
25 Falle. Die Beobachtungen sind noch nicht yollig abgeschlossen. Besserungen 
von Dauer wurden bis auf eine Ausnahme bisher nicht beobachtet. (Miinch. med. 
Wchschr. 67. 632—34. 28/5. Kónigsberg i. Pr., Medizin. Univ.-Kłinik.) B o r in s k l

Eritz H ildebrandt, U ber einen Antagonismus zwischen Atropin und Adrenalin 
am GefafSapparat des Frosches. Der durch Adrenalindauerdurchstromung des Frosch- 
gefiiBapparates erzeugte GefaBkrampf wird durch Atropin proportional seiner Menge 
antagonistisch beeinfluBt, wiilirend die durch BaCl2 bewirkte GefaByerengerung un- 
verandert bleibt. Bei Atropindauerdurchstromung wird sowohl die Eeizung der 
sympathischen Fasern wie Injektion von Adrenalin wirkungslos oder sehr stark 
abgeschwiicht. Die durch BaCl2 hervorgerufene Vasokonstriktion bleibt unhceinfluBt. 
Es handelt sich urn eine lahmende Wrkg. des Atropins, und zwar betrifiFt dieselbc 
entweder die adrenalinempfindlichen App. selbst, oder sie greift zwischen diesen 
und den fiir BaCls empfindlichen App. an. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 86. 
225—37. 10/6. Heidelberg, Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

K arl T a e g e , Caseosanbehandlung. Bericht iiber gunstige Erfahrungen mit 
Caseosaneinspritzungen bei ScliweiBdrusenabszeB und Prostatitis. Trichophytic u. 
Nebenhodenentziindung wurden nicht beeinfluBt. (Miinch. med. Wchschr. 67. 721 
bis 722. 18/6. Freiburg i/Br.) B o r in s k i .

S ch lich tegro ll, E in  Fali schwerer Nirvanolvergiftung mit Hetlung. In dem 
bescbriebenen Fali wurden 2,7 g Nirvanol eingenommen. Nach voriibergehenden 
schweren Vergiftungserscheinungen trat Heilung ein. (Beri. klin. Wchschr. 57. 
611. 28/6.)  ̂ B o r in s k i .

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
M artin Jacob y , S er jetzige Stand der Physiologie und Pathologie der Hypo- 

physe. K u rz e r  O b e rb lic k  iib e r d ie , n e u e re n  E rg e b n iss e  a u f  dem  G e b ie t d e r  H ypo- 
p h y sen fo rsch u n g . (D tscb . m ed. W ch sch r . 46. 742—43. 1/7. B erlin .) B o r in s k i.

R ichard Stephan, TJber die Pathologie der Blutgerinnung. Es wird eine 
Methodik beschrieben, iestzustellen, wie sich aktiyes und inaktiyes Serum, sowie 
Plasma des zu untersuchenden Blutes gegenuber dem Gerinnungssystem yon Nor- 
malblut verha.lt, und in welcher Weise Normalserum und Normalplasma yon be- 
kanntem Werte auf die Gerinnung des zu priifenden Blutes einwirkt. Ais Beispiele 
pathologischer Blutgerinnung werden die Gerinnungssysteme nach schwerer Blutung 
bei yermindertem Fermentgehalt und bei Morbus Basedowi an je einem Fali be
schrieben. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 684—86. 17/6. Frankfurt a/M., St. Marien- 
krankenliaus.) B o r in s k i .

B. Schick, Das Menstruationsgift. Verss. zeigten eindeutig, daB zur Zeit der 
Menstruation ein Gift im Organismus gebildet wird, das Blumen und P flanzen teile
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Fig. 2.

anderer Art yernichtend schadigt. Das Gift zirkuliert im Blute, liangt wahrschein- 
lich an den roten Blutkorperchen u. wird mit dem Schweifie yerschiedener Kórper- 
stellen und mit dem Menstruationsblut ausgeschieden. Die Wrkg. erstreckt sich 
auch auf Hefepilze. (Wien. klin. Wchschr. 33. 395—97. 6/5. Wien, Uniy.-Kinder- 
klinik.) B o r in s k i .

J. A. E. E yster und Mary E. M aver, Ein Apparat, um Haut oder Sćhleim- 
haut den Dampfen toxischer Stoffe auszusetzen, nebst Beobachtungen iiber Dichlor- 
dihylsulfid. In einer ziemlich umfangreichen, bis auf die Offnung des Applikators 
in sich geschlossenen Apparatur wird durch den Appli- 
kator (Fig. 2), an den ein Hautstuck yon ca. 2 cm 
Durchmeaser angelegt werden kann, ein konstanter 
Strom von Luft- und Dampfgemisch hindurchgesaugt, 
so geregelt, daB das an den Applikator angeschlossene 
Wassermanometer auf 0 steht, demgemaB die Einw. 
unter Atmospharendruck erfolgt. — Aus den Beob
achtungen, die mit dem App. an Haut yon Menschen 
und Kaninchen und an Augenschleimhaut dieser ange- 
stellt wurden, wird ais bedeutsam die verschiedene Emp- 
findlichkeit yon Menschen- u. Tierhaut hervorgehoben.
(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 95 — 103.
April 1920. [22/12. 1919.] Chem. Warfare Service, Medic. Diyision.) S p ie g e l .

E a h e l P ilp el, Bericht iiber die im Jahre 1917 gemachten Erfahrungen iiber 
Partigenbehandlung. Der therapeutische Erfolg mit der Partigenbeliandlung war 
giinstig, doch nicht besser, ais mit anderen Behandlungsarten. Auf die Moglich- 
keit der Yerwendung der Partialantigene fiir diagnostische u. prognostische Zwecke 
wird hingewiesen. (Wien. klin. Wchschr. 33. 402—4. 6/5. Wien, W il h e l m in e n - 
Spital.) B o r in s k i .

H. Selter, Die antigewWirJcung der F/iedmannschen Bacillen. Intraglutaal mit 
Fp.lEDMANNschcn Bacillen behandelte Sauglinge zeigten negatiye PiRQTJETsche und 
Stiehrk. Ferner wurde gepriift, wie mit FRiEDM ANNschen Bacillen yorbehandelte 
Meerschweinchen sich einer subcutanen Infektion von humanen Bacillen gegeniiber 
verhalten, die Schutzwrkg. bei vorbehandelten Meerschweinchen nach Impfung mit 
geringen Mengen humaner Bacillen, und die Einw. der F r ie d m a n n - Bacillen und 
eines aus solchen hergestellten Tuberkulins auf stark tuberkulose Meerschweinchen 
untersucht. Bei keiner Yersuchsanordnung unterschieden sich die mit FRiEDMANN
schen Bacillen behandelten Tiere von den Kontrolltieren. Es handelt sich dem- 
nach bei jenen um gewohnliche Kaltblutertuberkelbacillen, die dem Menschen 
oder tuberkulosen Warmbliiter gegenuber nur die Rolle yon siiurefesten Saprophyten 
spielen. Die Behandlung mit dem FRiEDMANNschen Mittel wiirde demnach einer 
unspezifisehen Vaccinetherapie entsprechen. (Dtscli. med. Wchschr. 46. 650—53. 
10/6. Konigsberg.) B o r in s k i .

A. B acm eister, Erfahrungen mit dem Friedmannschen Tuberkulosemittel bei 
Lungentuberkulose. Das FRiEDM ANNsche Mittel ist ein spezifisches Mittel, das zu 
Herdrkk. fiihrt, in denen moglicherweise ein heilungsforderndes Moment liegt. Eine 
dauemde heilungsbefordernde Einw. lieB sich nicht feststellen. Mit Sicherheit laBt 
sich sagen, daB eine anhaltende, yerstarkte Immunitat gegen die Tuberkulose 
nicht eintritt. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 653—54. 10/6. St. Blasien, Sanatorium 
fur Lungenkranke.) B o r in s k i .

L. Schonbatier und Hans Brnnner, Zur Behandlung der Meningitis mit 
Sinphylókolikewaccinc. Die Injektion yon polyyalenter Staphylokokkenyaccine kann 
die Entw. einer schweren Meningitis nicht aufhalten. Leichte (serose) Formen 
zeigen unter Yaecinetherapie einen giinstigen Yerlauf. Da die Yaccine unschad-
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licli ist, kann sie ais Prophylakticum gegen Meningitis Verwendung finden. 
(Wien. klin. Wchschr. 3 3 . 491—92. 3/6. Wien. I. chirurg. Uniy.-Klin.) B o b iń s k i .

R oger Korbach und Arthur GroJB, Ubcr ćhronische Bacilknruhr und ihre 
erfolgrcichc spezifische Beftandlung. D ie chronische Bacillenruhr in Form der Colitis 
ulcerosa wird durch den bestehen bleibenden Infekt mit Dysenteriebacillen aus- 
gelost und unterhalten. Durch intrayenosc Vaccination wurde Heilung erzielt. 
(Dtsch. med. Wchschr. 4 6 . 735—36. 1/7. Breslau, Allerheiligen-Hospital.) Bo.

E m il A bderhalden  und Arthur W eil, Versuche iiber das Wesen der Ana- 
phylaańe. Nach intraperitonealer Injektion von Glykokoll u. yerachiedenen, dar aus 
hergestellten Polypeptiden — Glycylglycin, B i-, Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa- und 
Heptaglycylglycin — und Reinjektion dieser Substanzen nach einem Interyall yon 
20 Tagen konnten, abgesehen yon geringen Temp.-Schwankungen, keine anaphy- 
lasieahnlichen Symptome konstatiert werden. Yom Heptapeptid an bewirkten die 
Prodd. nach der Injektion eine charakteristische Hautreaktion langs der Kreuz- 
wirbel, welche mit Ilaarausfall yerbunden war. Wahrseheinlich handelt es sieh 
om eine yoriibergehende Ernahrungsstorung, yerursacht durch eine Schiidigung der 
sympathischen Zentren, welche die Arteria saeralis media inneryieren. Die yon 
H o l l a n d e  (C. r. soc. de biologie 81. 58; C. 1919. I. 250) ais Anapbylaxie an- 
gesprochenen Vergiftungserscheinungen nach Injektion yon Glykokollkupfer beruhen 
auf einer Cu-Vergiftung. Nach Injektion von 11,4 mg GlykoJcollkupfer und 9,9 mg 
Kupferacetat an Meerschweinclien konnten dieselben Syptome (klonisclie Krampfe, 
Erschopfung, Atemnot, Exitus) heryorgerufen werden. Ghjlcolcollesterchlorhydrat 
wurde dargestellt aus Chloressigsaure und NH3 nach einem naher beschriebenen 
Verf. — Glycinarihydrid. Darst. aus Glykokollesterchlorbydrat, das, in wenig W. 
gel., unter Kiihlnng und Riihren mit 33°/0ig. NaOH yersetzt wurde. — Diglycyl- 
glyein brśiunt sich bei 215° und zers. sich gegen 240°, 11. in h. W., bei 15° in 
20 Teilen W. — Die AbspaHung des Cl bei der Aminierung der Chloracetylkorper 
erfolgt bei den hoheren Gliedern schwieriger ais bei den niedrigen. — Triglycyl- 
glycin. D ic Aminierung erfolgte bei Zimmertemp. mit der lOfachen Menge von 
wss. NH3, das bei 0° gesattigt war. Es braunt sich bei 220° und zers. sich gegen 
270°, 1 Teil lost sich bei 15° in 50 Teilen W., bei 100° in 4 Teilen. — Tetraglycyl- 
glycin braunt sich bei 252° und zers. sich gegen 270°; bei 15° lost sich 1 Teil in 
700 Teilen W ., bei 100° in 60 Teilen. — Pentaglycylglyoin. Darst. durch Einw. 
yon Chloracetylchlorid auf Pentaglycin u. nachfolgende Amidierung. Braunt sich 
bei 25S° und zers. sich gegen 2S0°, bei 15° lost sich 1 Teil in 2000 Teilen W., bei 
100° in 200 Teilen. — E.exaglycylglycin braunt sich bei 220° und zers. sich gegen 
285°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 0 9 . 2 8 9 -9 7 . 15/4. [9/3.] Halle a. S., Physiol. Inst. 
d. Uniy.) G u g g e n h e im .

Frank A. H ays und Mer ton G. Thomas, Ein fiu ji von Drogen auf die Milch- 
und Fettprodulction. Die Vff. haben den Einflufi gewisser Vegetabilien, wie Enzian, 
Foenum graecum, Fencbel, Kummel, Wacholderbeeren u. Ingwer, u. yerschiedener 
Arzneimittel, wie KNOs, Holzkohle, Schwefel, Kalk, As, SbsSs, Physostigminsulfat 
und Natriumdicarbonat, auf die Milch- und Fettproduktion bei Kiihen studiert und 
die erhaltenen W eite tabellarisch mifgeteilt. Von allen Mittein ergab nur zerfallener 
Kalk einen gunstigen Einflufi auf Menge u. Fettgehalt der Milch. (Journ. Agricult. 
Research 19 . 123—30. 1/5. Delaware, Landw. Yers.-Stat.) Gbimme.

6. Agrikulturchemie.
Spencer P ick erin g , Słrahlungstemperaturen. Die Abhangigkeit der Temp- 

eines bestrahlten Gegenstandes yon seiner GroBe habe auBer fiir meteorologische 
Registrierungen auch in anderen Bcziehungen Bedeutung. So konnen sich sehr 
kleine Gegenstande durch Strahlung nicht merklich unter die Temp. des sie ein-
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hiillenden Mittels abkiihlen. Demnach befinde sieli der Yera., Pflanzen durch Rauch- 
entw. gegen Frostschaden zu schiitzen, auf falscher Fahrte; nur wenn die Rauch- 
entw. sich auf sehr ausgedehnte Gebiete erstreckt, ao daB die Luft am Boden selbst 
erwarmt wird, werde das Gefrieren verhindert. Die Rauchentw. biete umgekehrt 
Schutz gegen zu aehnelles Auftauen, wodurch das Verdursten der Pflanzenzellen 
verhindert werde. (Naturę 104. 153—54. 1919.) L e v y .*

Bernard A. K ing, Die Beziehungen zwischen Boden und seinem Wassergehalt. 
Zusammenfassender Bericht uber Untersa. des Vfs. und anderer bezgl. Boden- 
feuchtigkeit, fur welche die kolloidalen Anteile der Erde die entscheidenden Fak- 
toren sind, Aufnahmefahigkeit fiir W ., Permeabilitat fur W . und Luft, hygrosko- 
pische Feuchtigkeit, beim Anfeucbten yon Boden entstehende Warmetonung. (Journ. 
of Agric. Science 10. I. 44—71; Rothamstead exp. station; ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. 
ges. Physiol. 1. 522—23. Ref. E. F r e u n d .) Sp ie g e l .

E gbert W . Magrnder, Die Eimoirltung von Calciumcarhonat auf saures Phos- 
phat. Umfassende Dungeverss. ergaben, daB gleicbzeitige Gabe von CaCOs und 
saurer Phosphate die B. von wl. Fe- und Al-Phosphat verhindert und dadurch die 
Ausnutzbarkeit der Ps0 6 erhoht. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 9. 155—56. Febr. 
1917. [25/9.* 1916.] Norfolk, Yirginia, F. S. R o y s t e r  Guano-Co.) G r im m e .

H ugo F ischer, Pflanzenuoućhs und Kóhlensaure. (Vgl. Chem.-Ztg. 44. 247;
C. 1920. III. 66.) Es wird wiederum der Beweis erbracht, daB sich mit CO,-Zu- 
fiihrung Mehrertrage erzielen lassen; wie weit sich dies praktisch durch Zufiihrung 
von Hochofengasen, Garungs-C03 und andere C02-Quellen durchfiihren laBt, ist 
noch nicht geniigend geklart. (Naturwissenschaften 8 . 413—18.28/5. Essen.) V o l .

K ircłm er, Der Mnflu/3 sehr nahrstoffarmen Futters auf die Milćhbildiwg der 
Kulie. Eine knappe Ernahrung der Milchkiihe driickt die Milchmenge, viel weniger 
aber den Fettgebalt herab. Doch ist die Erzeugung fettarmer Milcb bei Hunger- 
futter keineswegs ausgeschlossen. (Deutsch. Landw. Presse 46. 435—36: B i e d . 
Zentralbl. f. Agrik.-Ch. 49. 231—34. Juni. Ref. Me t g e , Leipzig.) Y o l h a r d .
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