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A. Allgemeine und physikaliscłie Chemie.
G. Fester, Wilhelm Grćb f .  27/4. 1885 bis 4/4. 1920. Nachruf. (Chem.-Ztg.

44. 433. 10/6.) RttHLE.
T. Kom nenos, Anastasios Konstantin Dambcrgis f .  Nachruf. (Chem.-Ztg. 44. 

585. 7/8. A th e n .)  W e g e .
W . R. W h itn ey , Die klcinsten Divge in der Chemie. Autobiographie des 

Gelehrten und Zusammenstellung seiner Arbeiten. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 
12. 599—607. Juni. Sehenectady, N. Y. General Electric Co.) Grimme.

R. Ladenburg, Atombau wad periodisćhcs System der JElemente. Yortrag auf 
der 25. Hauptyersammlung der Bunsengesellschaft vom 21—23/3. 1920 in Halle. 
(Ztschr. f. Elektrochem. 26. 262—74. 1/7. Breslau.) J. M e y e r .

H. H.. Sheldon, Aktioierung von Holzkohle. Die Ergebnisse L e m o n s  (Proc.
National Acad. Sc. Washington 5. 291; C. 1919. III. S43), daB die Adsorptions- 
kraft der Holzkohle durch Hitze yerschieden beeinfluBt wird, kann durch die An- 
nahme erklart werden, daB die Struktur der Holzkohle durch die Hitze allein ver- 
andert wird, oder daB die Luft diese Veriinderungen verursacht. Zur Aufklarung 
wurden neue Verss. in der von L e m o n  durchgefiihrten Weise angestellt, indem 
Holzkohle auf yerschiedene Tempp. erhitzt und ihre Adsorptionskraft bestimmt 
wurde. Aus Yerss. mit H2 und mit Ns geht lieryor, daB die Aktivierung auf eine 
Osydation zuruckzufiihren ist. Es scheiut, daB KW-stoffe eine wichtige Rolle bei 
der Aktivierung spielen. Zwischen 600 u. 900° werden die KW-stoffe fortgekocht, 
so daB infolge BloBlcgung- der Kohle Aktiyierung eintritt. Bei hoheren Tempp. 
aber findet ein Zerfall der KW-stoffe statt, so daB sich auf der aktiven Basis in- 
aktiyer C abscheidet, u. Inaktiyierung eintritt. Diese KW-stoffe konnen aueh bei 
gewohnlicher Temp. durch langsame Oxydation beseitigt werden, so daB auch unter 
diesen Umstiiuden Aktiyierung stattfindet. Die Verss. sind durch Adsorptions- 
kuryen erliiutert. (Proc. National Aead. Sc. Washington 6 . 178—82. April [20/2.] 
Chicago, PhyB ik. R y e e s o n - Lab. d. Univ.) J. M e y e r .

E. N ew bery, Der Widerstand einer elelctrólytischcn Zelle. Es wird derjenige 
Teil des irreyersibelen Widerstandes einer elektrolytischen Zelle, welcher beim 
Obcrtritt des Stromes aus der Elektrode in den Elektrolyten auftT itt, an einer 
groBeren Anzahl von Elementen untersucht. Ais Elektroden dienten Ir, Rh, C, Ni, 
Cu, Ag u. Pt, ais Elektrolyten wurden Lsgg. von HsS 0 4, NajSO*, NaOH, NiCl2, 
CuSOj, A gN 03 benutzt. Der LFbergangs widerstand ist am groBten, wenn sich an 
den Elektroden Gase entwickeln. Er ist noch erheblich groB, wenn die Strom- 
leitung durch Ionen yon Gasen bewirkt wird, wenn sich diese auch an den Elek
troden nicht entwickeln konnen. Am kleinsten ist der Widerstand, wenn der 
Strom durch metallisclie Kationen transportiert wird, und durch Anionen, welche 
die Anodę aufzulosen yermogen. Gunstig fur hohe Ubergangswiderstande sind 
niedrige Stromdichten, niedrige Temp., polierte Oberfliichen u. hohe Uberspannung 
an den Elektroden. Alle die Umstśinde, welche die Natur der Elektrodenober- 
flachen beeinflussen, beeinflussen auch den Obergangswiderstand. Dieser ist auf 
einen mechanischen Widerstand zuruckzufiihren, welcher das Eindringen der Gas- 
ionen in die Elektrodenoberfliiehe yerhindert. Durch Nichtbeseitigen des Cber-
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gangswiderstandes konnen bei Leitfahigkeitsmessungen erhebliche Fehler vcrursacht 
werden. (Trans. Faraday Soc. 15. 120—36. Dez. 1919. Yortrag vor der Faraday-
Gesellschaft am 21/1. 1919. Manchester, Elektrochem. Lab. d. Uniy.) J. M e y e r .

N il S a ta n  Dhar, Einige Bełraehtungen sur elekłrolytischen Dissoziationstheorie. 
Im AnschluB an seine friihere Verteidigung der elektrolytischen Dissoziationstheorie 
(Ztschr. f. Elektrochem. 22. 245; C. 1916. II. 539) bespricht Vf. die Unters. yon 
■ S n e th la g e  (Ztschr. f. physik. Ch. 90 . 1. 139; C. 1815. II. 302. 1125), der zufolge sich 
die Ap.EHENlOSsche Theorie nicht auf Elektrolytlsgg. in A. u. W. anwcnden lassen 
sollte. Eine eingeliende Eiorterung der esperimentellen Grundlagen yon S n e t h 
l a g e  3 Ansichten fiihrt aber zu dem SchluB, daB die Anwendbarkeit der Dissoziations
theorie auf alkoh. Lsgg. dadurch nicht beeintrachtigt wird. (Trans. Faraday Soc. 
15. 81—93. Dez. 1919. Yortrag vor der Faraday-Gesellschaft am 21/1. 1919. London, 
Imperial College of Science.) J. M e y e e .

J. B,. P artington , Einige neue Untersuchungen ubcr das Verdiinnungsgesetz. 
Im AnschluB an die friihere Zusammenstellung des Vfs. (Joum. Chem. Soc. London 
97. 1158; C. 1910. II. 538) iiber die Verss., die Abweichungen vom OSTWALDachen 
Verdunnung8geaetz zu erkliiren, werden hier die seitdem erschienenen Arbeiten 
bcsprochen. Eine geniigende Erklarung der Anomalien ist bisber nicht gegeben 
worden. Es diirften yor allem Unterss. sehr verd. Lsgg. in mógliehst yollstiindig 
C02-freiem W. erforderlich sein. (Trans. Faraday Soc. 15. 98—121. Dez. 1919. 
Vortrag vor der Faraday Gesellscbaft am 21/1. 1919.) J. M e y e r .

Jnanendra Chandra Ghosh, Die Anomalie der słarken Elektrolyłe. Zur Er- 
klarung der Anomalie der starken Elektrolyte hatte Yf. eine Theorie auf- 
gestellt (Joum. Chem. Soe. London 113. 449. 627. 707; C. 1919. I. 587. 
980. 982), welcbe die gegenseitige elektrostatische Beeiuflussung der Ionen in 
Lsgg. in Betracht zieht. Die damals abgeleiteten Gleichungen waren yon 
P a r t i n g t o n  (Trans. Faraday Soc. 15. 110; vorst. Ref.) ais unzutreffend hingestellt 
worden, da die Fundamentalanuahme von G h o s ii ,  daB nur elektrische Kriifte in 
den Lsgg. tiitig seien, widerlegt sei. Yf. wendet sich jetzt gegen die P a p .t i n g t o n - 

schen Darlegungen. (Trans. Faraday Soc. 15. 154—62. Dez. 1919. Vortrag vor 
der Faraday-Gesellschaft am 21/1. 1919. Calcutta, Chem. Lab. des University 
College.) J. M e y e r .

W. B.. Bousfield, Die Bestimmung der Ionisation einer wasserigen Losung. 
Zusammenfassende Darst. der friiheren Unterss. des Vfs. (Joum. Chem. Soc. 
London 107. 1789. 105. 1821; C. 1914. II. 1181). (Trans. Faraday Soc. 15. 47—73. 
Dez. 1919. Yortrag vor der Faraday-Geeellschaft am 21/1. 1919.) J. M e y e r .

A lfred "W. Porter, Die Anderung der elektrisćhen Leitfahigkeit von EUktro- 
lyten mit waclisender Eonzcntration. Nach einer Darlegung der Anomalie der 
starken Elektrolyte wird gezeigt, daB die Kurve, welche die Abhiingigkeit des 
Wertea log (/iOT— /*) vom log c darstellt, und wo c die molekulare Konz. ist, eine 
Gerade ist, dereń Neigung ungefahr 0,33 ist. Man kann demnaeh auch die 
Gleichung fj.^— /j. =  Konst. • c'/« oder (1 — a )  =  konst. • c'/» schreiben. Es 
werden dann die Gleichungen von v a n ’t  H o f f  a 8/( 1 — a)2 =  KY u. von StobC H  
a/( 1 — o)" =  lvY1-n besprochen. Es werden dann noch die Erklarungsyerss. yon 
L in d e m a n n  und anderen zur Abweichung vom OSTWALDachen Verdunnungsgesetz 
erortert. (Trans. Faraday Soc. 15. 122 — 25. Dez. 1919. Vortrag yor der Faraday- 
Gesellschaft am 21/1. 1919.) J. M e y e r .

W . R. Bousfield, Uber die Korrektion der Uberfiihrungszahlen der Ionen eines 
Elektrolyten. Unter der Annahme, daB die Ionen hydratisiert und mit einer An- 
zahl yon W.-Molekiilen belastet sind, miissen die Uberfuhrungszahlen derartiger 
Ionen zu klein erseheinen. Es werden daher im AnschluB an friihere Unterss. 
Journ. Chem. Soc. London 105. 1820; C. 1914. II. 1181) die Ausdrucke fiir die
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. j j
HlTTOP.Fsehen U b e rfiih ru n g sz a h le n  n1 u . n} k o rr ig ie r t  u . d ie  A u sd ru ck e

1 7 +  V 
V

n, — /z (1 — a) (ni G — nt A) und -y  y  =  ti, — (U (1 — a) (ntC — n^A) abgeleitet,

wo U  und V  die Wandertingsgesehwindigkeiten der beiden Ionen, fi die Konz. der 
Lsg. in GrammaąuiYalenten, u  der Ionisationskoeffizient, G das Volumen eines 
Aquivalents des Kations und A  das des Anions ist. Eine reehnerische Kontrolle 
am LiCl zeigt, daB diese Korrektion aber innerhalb der Versuchsfehler bleibt, so- 
lange die Konzz. kleiner ais n. bleiben. (Trans. Faraday Soc. 15. 74—80. 
Dez. 1919. Vortrag vor der Faraday-Gesellseliaft am 21/1. 1919. St. Swithins, 
Hendon.) J. M e y e e .

H enry J. S. Sand, Bemerkung iiber die JSydratation der Ionen. D ie  von 
B o t j s f i e l d  (Ztschr. f. physik. C h. 53. 257; C. 1905. II. 1404) angewendete Methode 
zur Berechnung des Durehmessers von  Ionen auf Grund der Annahme einer Ionen- 
hydratation und der Giiltigkeit der STOKESschen Regel liefert fiir das K-Ion einen 
Durchmesserwert yon derselben GroBe wie der eines W-Molekiils. Fiir das OH-Ion 
aber fuhrt die Anwendung der STOKESschen Kegel zu einem Yolumwerte, der 
nur 1IS0 von dem nach anderen Methoden bereehneten ist. Es ist dalier zweifelhaft, 
ob sich die STOKESsche Regel noch bei Partikelchen von molekularer GroBe an- 
wenden liiBt, und ob dalier die Grundlage der BOUSFlELDschen Theorie richtig ist. 
Moglicherweise nimmt die Konstantę der inneren Reibung bei molekularen Dimen- 
sioneu ab. (Trans. Faraday Soc. 15. 94—97. Dez. 1919. Vortrag vor der Faraday- 
Gesellschaft am 21/1. 1919. Sir J o h n  C a s s  Technical Institute.) J .  M e y e e .

S. R. M ilner, Bemerkung iiber die Wirkung der Krafte zwischen Ionen in 
Elektrolyten. Die Annahme, daB zwischen den Ionen in Lsgg. elektrostatische 
Krafte tatig siud, geniigt zwar, um die Abweichungen der starken Elektrolyte vom 
Massenwirkungsgesetz qualitativ zu erklaren. Fiir die einzelnen besonderen Falle 
aber miissen noch besondere Ursachen herangezogen werden. (Trans. Faraday 
Soc. 15. 148—51. Dez. 1919. Vortrag vor der Faraday-Gesellschaft am 21/1. 1919. 
Sheffield, Univ.) J. M e y e e .

H. M. D aw son, Ionisation und Massenwirkungsgesetz. Zur Best. des Disso- 
ziatioDsgrades von Elektrolyten dient meistens die Leitfahigkeitsmethode von 
K o h l e a t j s c h .  E s  wiid darauf hingewiesen, daB dieses Verf. nach N e w b e p .y  (Joum. 
Chem. Soc. London 113. 701; C. 1919. II. 809) nicht ganz einwandsfrei ist. In- 
dessen diirften die Fehler des KoHŁEAUSCHschen Verf. nicht zur Erkliirung der 
Abweichungen vom Massenwirkungsgesetz ausreichend sein. Diese Abweichungen 
aind eher darauf zuruckzufiihren, daB die ionisierende Kraft des Lsgs.-Mittels durch 
die groBe dielektrische Kapazitat der in der Lsg. enthaltenen Verbb. u. Komplese 
yerandert wird, so daB eine Autoionisation eintritt. Diese gegenseitige ionisierende 
Wrkg. der Elektrolyte in Lsgg, von geringer dielektrischer Kapazitat kann recht 
erheblich sein, und kann auf die Anomalie der starken Elektrolyte Licht werfen. 
(Trans. Faraday Soc. 15. 152—53. Dez. 1919. Vortrag yor derFaraday-Gesellschaft 
am 21/1. 1919. Leeds, Univ.) J. M e y e e .

R ichard Lorenz, Beitrage sur Theorie der eleklrolytisch.cn Ionen Nr. 15. Eaum- 
trfullung und Ionenbeweglichkett der einwertigen organischen Anionen. (Vgl. L o e e n z ,  
Ztschr. f. Elektrochem. 26. 221; C. 1920. III. 224). Die einwertigen organischen 
Anionen verhalten sich anders ais die einwertigen organischen Kationen, dereń 
RegelmaBigkeiten bzgl. Raumerfullung und Ionenbeweglichkeit fruher behandelt 
worden sind (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 105. 175; C. 1919. III. 144). Da hier 
die Radien der Ionen mit der Atomzahl nicht parallel laufen, so lassen sich die 
friiher dargelegten Beziehungen hier nicht reclinerisch erfassen. Nur das Yolumen 
ier Ionenkorper ist demjenigen der organischen Kationen analog. Es gehorcht
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wie dieses dem Sterengesetz, und zwar łst die Stere d  =  5,75. Die Sterenformel 
lautet wie-friiher V0 =  S z, wo V0 da3 Volumen beim abs. Nullpunkte, d  die Stere, 
und z die Zahl der den Ionenkorper zusammensetzenden Atome iat. Die Ionen- 
beweglichkeiten und bieraua dic Molvolume werden bereehnet, woraus sieh dann 
die Rauinerfullungszahlen V  — (1>I V0 erg ab en. Das gesamte Materiał fur Ionen 
aus 3—40 Atomen ist tabellarisch niedergelegt. Die Kaumerfiillungezahlen sind 
konstant, 30 daB man die Ionenbeweglichkeiten im Mittel yorausberechnen kann. 
(Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 148—50. 1/7. [31/1.] Frankfurt a/M., Inst. f. 
physik. Cli. d. Univ.) J- M e y e r .

A. E. Caswell, Eine Erweiterung der Elektronentheorie der Metalle. I. Thermo- 
elektrizitat und metallische Leitung. Theoretische, mathematiscbe Erórterung aus- 
gehend von der Theorie der freien Elektronen in der J. J. THOaiSONsehen Form. 
(Physical Reyiew [2] 13. 386—403; ausfuhrliches Ref. s. Physikal. Ber. 1. 32. Re
ferent M eissner.) PelO cke.

W. W . Coblentz, Bemerkung iiber den Kocffizienten der Gesamtstrahlung cines 
gleichfórmig erhitzten, eingeschlossenen Kórpers. In einer friiheren Unters. (Proc. 
National Acad.’ Sc. Washington 3. 504) hatte Vf. die Strablungskonstante fur einen 
gleichmaBig erhitzten schwarzen Korper auf Grund von 600 Messungen zu 
5,72• 10 u Watt cm-2  Grad-4  angegeben. Vf. wendet sich gegeu einige un- 
zutreffende Bemerkungen v o n  K a h a n o w iC Z  (Nuovo Cimento [6] 13. 142), der die 
Strablungskonstante ebenfalls bestimmt bat. Bei Anbringung einiger Korrekturen 
an den Wert Yon KAHANOWICZ erhiilt man in guter Ubereinstimmung mit den 
neuesten Messuugen den Wert 5,69—5,72-lO- 11 Watt cm-2  Grad- '*. (Journ. 
W asb iD g to n  A cad . of Sciences 9. 185—87. 4/4. 1919. Bureau of Staudards.) J. M ey.

Ernst W agner, Atombau und Móntgensjpektra. Vortrag auf der 25. Haupt- 
yersammłung der Bunsengesellschaft voin 21.—23/3. (Ztsehr. f. Elektrochem. 26. 
260—62. 1/7. Munchen.) J. M e y e r .

L. B. Loeb, U ber die Natur der Warmeenttcicklung in  et nem System aus l Jlatin- 
schwarz, Alkohol und Luft. L ii lit man ein Gemiseh von Luft u. Alkohołdampf auf 
Platinschwarz einwirken, so beginnt dasselbe nach wenigen Augenblicken zu gliihen. 
Dies liiBt sich durch die Annahme erklaren, daB der Alkohołdampf zuerst auf dem 
Platinschwarz adsorbiert wird, daB die dabei freiwerdende Adsorptionswiirme die 
Oxydationsgesehwindigkeit des A. steigert, bis die entwickelte Warmemenge zum 
Gliihen ausreicht. Nach einer zweiten Annahme riihrt die Erhitzung aussehlieBlich 
von der Osydationswarme des A. ber, wahrend die Adsorption keine Rolle spielt. 
Eine Entscheidung wurde zugunsten der letzteren Annahme herbeigefuhrt, indem 
Platinschwarz im Yakuurn einmal mit Alkohołdampf, dann mit einem Gemiseh von 
Alkohołdampf u. Luft behandelt, u. die Temperaturiinderung gemessen wurde. Es 
ergab sich, daB die Adsorpiionswiirme durch Alkohołdampf allein nicht ausreicht, um 
den Vorgang zu eiklaren. Das steht aueh mit den Annahmen L a n g m u i r s  (Journ. 
Amcric. Chem. Soc. 40. 1918; C. 1919. I. 900) iiber die Adsorption im Einklang. 
Die Erhitzung des Pt-Sehwarzes ist demnaeh auf die erhohte Osydationsgeschwindig- 
keit des A. au der Pt Oberflache zuriickzufuhren, wobei die geringe Adsorptions- 
wiirine keine Rolle spielt. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6 . 107—10. Marz. 
[16/1.] Chicago, Physik. RYERSON-Lab. Uniw) J. M e y e r .

B. Anorganiscłie Chemie.
E rie K. R id ea l, U ber die Absorption von Stickoxyden durch Salpetersaure. 

Die A b so rp tio n  von N 0 2 durch W. und HNOs verliiuft monomolekular. In wss. 
Lsgg. ist die Rk. pseudomonomolekular, d. h. eine physikalische Lsg., dereń Ver- 
lauf vom partiellen N 02-Druck in der Gasphase abhaugt. Dagegen ist die Rk. in 
stark saurer Lsg. echt chemiscb monomolekular, ihr Yerlauf hiingt ab von der
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Konz. de3 N20 4. Die Greń ze der Siiarebildung liegt bei 64°/01 da von diesem 
Punkte an die andere Seite der urakehrbaren Gleichung:

2H N 03 +  N20 9 ^  H20  +  2N sO, 
in Wrkg. tritt. Das Gleicbgewicht dieser G-leichung liegt bei gewobnlieher Temp. 
ungefii^r bei K =  0,81. Herst. starkerer HNO„ ais 64°/0ig. gelingt durch Oxy- 
dation von Ns0 3 in NOa durch Sehiitteln mit O. Sie wird vervollstandigt durcb 
starkę AbkiihluDg einer Gasmischung von N 02, Wasserdampf u. O in molekularem 
Yerhaltnis. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 531—38. Juni 1920. [8/12. 1919] 
Urbana, Illinois, Univ.) Gkimme.

Stephan Procopiu, Doppelbrechung und Dichroismus des Chlorammonium- 
dampfes im elcJctrisćhen Felde. (Vgl. C. r. d. 1’Aead. des scienees 169. 1030; C. 
1920. II. 514.) In einem elektrischen Felde wurde durch Zusammcnbringen von 
HC1 und NH3 Chlorammoniutndampf erzeugt. Der Dampf wird doppeltbrechend 
und erreicht sein Maximum naeh 3 Min., um dann 18—20 Min. konstant zu bleiben. 
Der Dichroismus erlangt sein Masimum nach 1 Minutę, um dann allmahlich ab- 
zunelimen. (C. r. d. 1’Acad. de3 scienees 170. 1445—47. [14/6.*].) J. M e y e r .

Arthur John A llm and und W ilfr id  Gustav Polack, Die freie Verdiinnungs- 
energic wćisseriger Natriumchloridlosungcn. D ie Differenz der EMK. zweier Zellen: 

I HgjCL NaCl in W  | Na-Hg, die sich nur durch die Konz. der NaCl-Lsgg. 
uuterscheiden, ist ein MaB der freien Verdunnungsenergie des NaCl beim tjbergang 
von der einen zur anderen Konz. Die Messungen wurden mit sieben NaCl-Konzz. 
zwischen 5,41-n. und 0,01-n. und drei Amalgamen mit 0,2234, 0,1657, 0,1389°/0 Na 
bei 18 itnd 25° ausgefiihrt. Fiir die letztere Elektrode wurden, zum Teil durch 
Extrapolatiou, die folgenden Werte erhalten, aus denen sich die Abnahme der 
freien und gesamten Energie fiir 1 Grainmiiquivalent berechnen liiBt, doch sind 
diese GroBen wegen der Messungsfehler und des kleinen Temp.-Bereichs yielleicht 
nicht sehr zuverlassig. Dureh Differenzenbildung aus allen EMKK. mit einer von

Abnahme Abnahme der freien und 
Abnahme der d. Gesamt- gesamten Energie bei tJber- 

EMK. in freien Energie in energie in fiihrung von lN aC l auf 
Konz. in Mol. Yolt bei Joules bei Joules bei 0,1-molare Lsg. bei

1000 g W. 18° 25° 18° 25° 18° 18° 25° 18°
6,12 2,0281 2,0283 195 795 195 815 195 000 21090 21 660 —2640
3,196 2,0770 2,0784 200 520 200 650 195 030 16 365 16 825 —2670
1,022 2,1398 2,1430 206 575 206 885 193 690 10 310 10 590 —1330
0,5034 2,1724 2,1769 209 725 210160 191 600 7 160 7 315 +  760
0,1003 2,2466 2,2527 216 885 217 475 192 360 — — —
0,020 03 2,3206 2,3267 224 030 224 620 199 500 —7145 —7 145 —7145
0,010 01 2,3520 2,3585 227 060 227 695 200 790 —10 175 - 1 0  220 -8 4 3 0

diesen lassen sich die EMK. der offenen NaCl Konzentrationszellen, dereń eine Lsg. 
immer dieselbe Konz., z. B. 0,1-n., bat, berechnen, womit dann weiter die Uber- 
fiihrungszahlen de3 Elektrolyten ermittelt werden konneu; fiir Na' findet inan so 
°>412 (0,02-0,01 Mol. per 1), 0,400 (0,04—0,02), 0.394 (0,06-0,03). Perner ergeben 
sich die in der Tafel angefiihrten Abnahmen der frei&n und gesamten Energie bei 
der Uberfiihrung von 1 Mol. NaCl von irgend einer Konz. in 0,1-molare Lsg., die 
111 ihrem Verlaufe den Warmetonungen der Zellrk. entsprechen. Die Uberein- 
stimmung dieser Zahlen und der abgeleiteten Losungswiirme von 1 Mol. NaCl mit 
esperimentellen Werten aus der Literatur ist nur gering. W egen der Berechnung 

Anderung der freien und gesamten Energie der Rkk.:
2Na - f  HgjCl, — y  2 NaCl (fest) +  2H g und 2N a - f  Clj — >■ 2 NaCl (fest) 

und der freien Energie von 1 Mol. NaCl in wss. Lsgg. ver3chiedener Konzz. bei



370 B. A n o b g a n is c h e  Ch e m ie . 1920. III.

18 und 25°, bezogen auf die glcich 0 gesetzten freien Energien von Na und Cl, 
sowie wegen der Berechnung des thermodynamischen Grades der Dissoziation des 
NaCl in wss. Lsgg. yerschiedener Konzz. bei 25° und der eutspreehenden Akti- 
vitaten des Na' muB auf das Original verwiesen werden. Aus den EMKK. zwischen 
den drei angewandten Na-Amalgamen ergeben sich Assoziationsfaktoren ybn 0,68 
und 0,55, die scheinbaren Mol.-Geww- des Na von 15,6 u. 15,0 in Hg entsprechen, 
dereń kleiner Wert offenbar durch B. von Yerbb. aus Na und Hg zu erklaren ist. 
Eine Stiitze dieser Auffassung wiire mit dem Nachweis einer positiven YerdiinnungB- 
wiirme der Amalgame gegeben, doch konnte diese wegen des zu kleinen Bereiehes 
fiir den Temp.-Koeffizienten der Zellen nicht bereehnet werden. (Journ. Chem. Soc. 
London 115. 1020—39. Sept. [31/5.] 1919. Liverpoo], Univ. M uspEA TT-Lab.) F r a n z .

Jam es W . Mc Bain und F. C. Colem an, Die Bedeutung von Wandcrungs- 
werten fiir die Leitfahigkeit in Ldsungcn. Die Elektrochemie von Natriumjodid in 
Aceton. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 105. 1517; 1914. II. 681.) Es soli die 
groBe Bedeutung der Wanderungsdaten auf die Natur der Ionen in wss. u. nicht- 
wss. Lsgg. dargelegt werden. Es werden die yerschiedenen Hypothesen zur Er- 
klarung der Abweichungen vom Yerdiinnuugsgesetz erortert und ais unzureichend 
abgelehnt. Auch die Annahme, daB das Losungsmittel leitend wird, reieht nicht 
aus. Denn wenn der gesamte Strom durch die Summę der Beweglichkeiten beider 
Ionen dargestellt wird, kann das Losungsmittel nicht merklich dissoziiert sein. Das 
trifft in samtlichen wss. Lsgg. zu. Die verscbiedenen Abanderungen der Dissoziations- 
theorie von Le B l a n c ,  N o y e s ,  W a l d e n ,  T h i e l  u . a. sind daher nicht angebracht.

Dm diese Darlegungen aucb an nichtwss. Lsgg. zu priifen, werden die Uber- 
fuhrungszahlen des NaJ in Aceton u. des AgBr03 in Diathylamin bestimmt. Aus 
den Ergebnissen muli man den SchluB ziehen, daB das Losungsmittel auch hier 
nicht dissoziiert ist und nicht an der Leitung teilnimmt. Immerhin ist es moglich, 
daB in anderen Fallen auch das Losungsmittel dissoziiert ist. Es drangt sich nach 
alledem der SchluB auf, daB die Leitfahigkeit nur ein ungefahres MaB fur die Disso- 
ziation ist, und daB ganz allgemein die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen mit 
der Konz. zunimmt. Dies ist wahrscheinlich auf eine Verringerung der Solvation 
zuriickzufuhren.

Die Yerff. zur Ermittlung der Leitfahigkeitswerte fur unendliche Yerdunuungen 
beruhen entweder auf einer Estrapolation oder auf der Annahme der Gultigkeit 
des Massenwirkungsgesetzes in iiuBerst verd. Lsgg. Beide Verff. haben keine ge- 
niigende theoretische Basis und sind ungenau. Fiir NaJ in Aceton weichen die 
fur unendliche Verdunnungen geschatzten Leitfahigkeitswerte bis zu 12% von- 
einander ab. Es werden die Leitfahigkeiten des NaJ in Aceton bei 0, 18, 25 und 
40° zwischen den Yerdiinnungen v =  0,6 und v — 10000 1 gemessen und tabel- 
larisch wiedergegeben. Nach den Kp.-Bestst. in Aceton ist das Mol.-Gew. des NaJ 
hierin normal. Vielleicht liegt in den konzentrierteren Lsgg. eine kleine Neigung 
zur Assoziation der undissoziierten Molekule vor. (Trans. Faraday Soc. 15. 27—46. 
Dez. 1919. Bristol, Chem. AbteU. d. Univ.) J. M e y e k .

Charles E. F a w sitt, Die Wirkung konzentrierter Schwefelsdure auf Eiscn. 
I I I .  Teil. (I. u. II. vgl. F a w s i t t  u. P o w k ll , Journ. Soc. Chem. Ind. 33. 234; 
C. 1914. I. 2018). Die Art der Zunabme der Einw. der Siiure auf Fe bei ab- 
nehmender Konz. der Saure hangt von der Art des Fe ab. Verss. iiber die Einw. 
meclianischer Einflusse zeigen, daB Schutteln die Schnelligkeit der Wrkg. vermehrt. 
Weitere Unterss. haben die Passivitat des F e  gegen die Einw. der H ,S 0 4 und die 
Erlangung dieses Zustands besonders durch vorherige kurze Behandlung des Fe 
mit konz. H N 03 zum Gegenstande gehabt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 147—48. 
31/5. Sydney, University, Chemical Dept.) KOHLE.

In go W . D. H ackh , Die Struktur der radioaktiven Elemcnte. Yers.. eine
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Atomstruktur der radioaktiven Elemente aufzustellen, indem Vf. von dem bekannten 
Yerschiebungsgesetz ausgeht und die Emiaaion der a- und (5-Strahlen aus dem 
Atominnern mit der Anderung des elektrochemischen Charakters der Folgeprodd. 
in Beziehung bringt. Vf. kommt dabei zu Schliisaen, die mit den bekannten Yer- 
iinderungen der Kernladungszahlen bei den Tadioaktiyen Umwandlungen im Wider- 
sprueli steben. (Pbyaical Review [2] 13. 165—170.) H a iin .*

H. Braune, JEa^pcrimentelle Bestimmung der DampfdrucTckurven von fliissigem 
Cadmium v/nd Zinli und Bereehnung der chemischen Konstantcn von Gadmium, 
Zink und einatomigcm Brom. Es wurden die Dampfdrucke fur fl. Cd zwischen 
618,4 u. 845,6° und fur fl. Zn zwischen 767,4 u. 994,3° na cli der Durchatromungs- 
methode, fur etwas groBere Drucke bis zu 2 Atmoaphiiren nach der Siedemethode 
gemessen. D ie Ergebnisae lassen sich fiir Cd in die Gleichung: 

log p  =  —5763IT  —1,28 log T  - f  12,282, 
fiir Zn in die Gleicliung:

log p  =  —6655/T —1,147 logT  +  12,046 
zusammenfasaen. Die Atomwarmen ber beiden fl. Metalle ergaben sich innerhalb 
der Fehlergrenzen der Measungen in dem Temperaturbereich zwiachen F. und Kp. 
ais konstant. Fiir Cd wurde gefunden Cu. =  7,50 und fiir Zn Ca. =  7,24. Die 
chemiache Konatante des Cd ergab sich, aus den Dampfdruckmeasungen in guter 
Obereinstimmung mit der Theorie der chemischen Konatanten, zu 1,54 i  0,2, die 
dea Zn zu 1,11 4; 0,7. Die chemische Konstantę des einatomigen Broms wurde 
aus den Mesaungen B o d e n s t e i n s  u . C r a m e r s  (Ztaehr. f. Elektrochem. 22. 327; 
C. 1916. II. 871) iiber die Bromdissoziation berechnet und ergab sich nach An- 
bringung einiger Korrekturen zu 1,26. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 109—47. 
1/7. [12/2.] Hannover, Elektrochem. Inat. der Techn. Hochsch.) J. M e y e r .

C. Mineralogiscłie und geologische Chemie.
George F. Kunz, Alfred Joseph Moses f. Lebenslauf des am 27/2. 1920 ver- 

storbenen Mineralogen. (Mining and Metallurgy 1920. Nr. 162. 20—21. Juni.) D l.
G. F. H erbert Sm ith, M n  seltsamer Krystall aus dem Binntal, Schicciz. Kry- 

stallograpische Bescbreibung eines den blaugrauen Mineralien aus dem Binntal 
śihnlichen, aber zu keiner der bekannten Arten gehórenden triklinen stabl- 
grauen Kryatalls. Strich schwarz. Oberflache starlc angeiitzt. D. 4,2. a : b :  e =
3,3425 :1 : 3,5536. Der Krystall hatte eine hohe innere Spannung. (Minerał. Maga- 
aiiie 19. 4 0 -4 2 . Mai 1920. [4/11.* 1919].) B i s t e r .

Slnm m atsu Ichikaw a, Einige Mitteilungen uber japanisehe Minerale. Ein- 
gehende Beschreibung mit sorgfiiltigen Zeichnungen von Galcitkrysłallen mit natiir- 
lichen Atsfiguren von Shimoshinjo, Provinz Echizen, und ebensolchen Zinkblende- 
krystallen aus der Kuratanimine in der Provinz Kaga. (Amer. Joum. Science 
SlLŁIltAN [4] 48. 124—31. August 1919. [Mai 1918.] Kitashinjomura, Imatategun, 
Fukui-ken, Japan.) B i s t e r .

W aldem ar T. S ch aller , D ie Kupfcrsilicate Plancheit und Shattuclcit sind rńcht 
dasselbe Minerał. (Ainer. Joum. Science, S i l l i m a n  [4] 43. 163; C. 1918. I. 943.) 
Dem Shattuckit kommt die Formel 2CuO*2SiOa-HaO zu, wahretid der Plancheit 
die Yerb. 6C u0>5Si02'2H ii0  ist. Auch die Brechungsindice3 beider Mineralien 
sind yerschieden. (Journ. Washington Acad. of Sciences 9. 131—34. 4/3. 1919. 
Geologieal Survey.) J- M e y e r .

A. F. H allim on a , Meta Torbernit I, seine physikalischen Eigenschaften und setne 
Beziehung zu Torbernit. N. L. B o w e n  (Amer. Journ. Science S i l l i m a n  48. 195;
C. 1920. III. 76) hat eine „Yarietat von Torbernit aus Spanien und Comwall11 mit 
anormaler Doppelbrechung untersucht, von der er vermutete, daB sie durch spon- 
tane Dehydratisierung in Meta-Torbernit I, identisch mit dem kiinstlich dargeatellten,
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iibergegangen sei. Vf. hat jetzt ein ais Torbemit vom Gunnislake in Cornwall be- 
zeichnetes Minerał untersucht das tatsachlich Meta-Torbernit I ist. Die beiden Mine- 
ralien unterscheiden sich in der Doppelbrechung, in den Krystallwinkeln und im 
Krystallhabitus. Torbernit: D. 3,22, Zus. Cu(U0a).j(P04) ,• 12HaO. Meta-Torbernit I :
D. 3,67, Zus. Ca(U08)j(P04)2*8H30. Der tjbergang von Torbernit in Meta-Torbernit I 
durch Wasscrverlust vollzieht sich unter homogcner Deformation und Annahme 
neuer Krystallkonstanten. Der Unterschied in den physikaliachen Eigenschaften 
riihrt nur her vom Vorhandensein oder Fehlen des W. Die Eigenschaften des Meta- 
Torbernitmolekuls bestehen bereits in dem Raumgitter des Torbernits. D ie vier 
Molekule Krystallw. sind aller Wahrscheinlichkeit nach in basisparallelen Flachen 
im Raumgitter des Torbernits angeordnet, das beim Verlust dieser 4 Molekule W. 
sich nur in der Ausdehnung der vertikalen Achse yeriindert. Die natiirlichen VY. 
sind fast samtlieh Torbernit. Meta-Torbernit kommt in der Natur meist in schleeht 
ausgebildeten Krystallen ais plattenartige Krusten mit etwas Perlmutterglanz vor. 
Oberflachliche und sogar yollstandige Umbildung von Torbernitkrystallen kommt 
nicht selten vor. Das yerhSltnismaBig am besten ausgebildete Gunnislakeyorkominen 
ist aber nicht naelitraglich dehydratisierter Torbernit, sondern in der gegenwartigen 
Form ans der Lsg. abgesetzt, wie das Fehlen jeder Triibung und Risse beweist. 
(Minerał. Magazine 19. 43—47. Mai. [20/1.*] London.) BlSTER.

W. Cam pbell Sm ith, Biebeckit-Bhyolith aus Nordkordofan, Sudan. Beschrei- 
bung eines feinkornigen blaugrauen, am FuB des Jebel Katul gefundenen Gesteins 
u. einiger anderer Gesteinproben. Das erstere besteht aus einer farblosen Grund- 
masse aus Orthoklas oder Anorthoklas mit Quarz, worin ziemlich reichlich Riebeckit 
fluidal in parallelen Schniiren angeordnet ist. (Minerał. Magazine 19. 48—50. Mai. 
[16/8.*].) B i s t e b .

J. W alther, Salzlagerstatten und Braunkohlenbecken in ihren genetischen Lage- 
rungsbeziehungen. Die Grenzen des Gebietes, in dem sich Braunkohlenfłoze von 
abbauwiirdiger Machtigkeit finden, decken sich ungefiihr mit der Yerbreitung der 
deutschen Z ecliB teinsalze. Die Senkungsbecken, in denen die Braunkohlen ent- 
standen, diirften durch voriibergehende, bald wieder zum AbschluB gekommene 
Bewegungen, Yerlagerungen, Faltungen, Aufpressungen usw. der Salzmassen cnt- 
standen sein. (Ja. d. HalleBchen Verbande9 f. d. Erforschung d. mitteldeutsehen 
Bodenschiitze 1919. 11—15. [23/3.* 1918.] Sep. v. Vf.) B i s t e e .

D ie verm utliche Entstehnng der Gasaasbriiehe a u f  dem K aliwerk Graja. 
Aus regelmiiBigeu Analysen scheint heryorzugehen, daB die Ausbriiche von CH4 
und C03 wenigcr mit dem Barometerstande, ais mit den atmospharischen Nieder- 
schlagen in Zusammenhang stehen. M ie zeigt durch allgemeine pbysikalische Aus- 
fiihrungen, daB es unter gewissen Bedingungen moglich ist, daB wilhrend eines 
starken Regens oder kurz nacbher die Gasausbriiche starker Bind. (Ja. d. Halle- 
schen Verbandes f. d. Erforschung d. mitteldeutsehen Bodenschatze 1919. 161—92. 
Sep. v. Vf.) B i s t e r .

A nftreten von K oh len ozyd  »'« den Urgasen der Kalisalzbergwcrke. Ein ge- 
wisser CO-Gehalt im Kalisalz eingeschlossener Gase ist yerschiedentlich nach- 
gewiesen w o r .'Jen. Erdm ann erklart die Entstehung desselben im Salzgebirge, 
ebenso wie die des Hj, durch radio akt i ve Wrkg. Die vom Radium ausgesandten 
a-Strahlen zers. C 04 in CO und O und H„0 in Hs und O. W . ist in Form von 
Krystallw. reichlich yorhanden im Salzgestein, CO, sparlicher durch Zers. mancher 
Carbonate, z. B. von FeCOa. Die Radiumsalze des Meerw. haben sich mit Carnallit 
zusammen ausgeschieden. Sie sind zerfallen und nur noch nachweisbar durch ihre 
Prodd.: Helium, das yersehiedentlich in den Halitgesteinen nachgewiesen worden 
ist, und die Reduktionsprodd. von W . und C 02, H und CO. Der entstandene O 
hat FeO in Eisenglanz iibergefuhrt. Ein weiterer Beweis fur radioaktiye Wrkgg.
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ist das blaugefarbte Steinsalz. Audi das Endglied des Radiumzerfalls, Pb, findet. 
sieli nicbt nur im unteren Zechstein u. im Kupferschiefer, sondern aucb im alteren 
Steinsalz. (Ja. d. Halleschen Verbandes f. d. Erforschung d. mitteldeutschen Boden- 
schatze 1919. 162—65. Sep. v. Vf.) B i s t e r .

0. H ackl, Ghcmischc Analyse der Schwefdąuelle in Meidling- Wien. Analyse der 
Schwefeląuelle in Meidling-Wien, Vergleich mit der Analyse au3 dem Jahre 1909 
( J o l l e s )  u. mit anderen osterreichisehen Wiissern. (Verh. geol. Reiehsanst. Wien
1919. 198 -206 . Juli.) J u n g .

R oger C. W ells , Eine ungeioohnliche Ausscheidung von Aragonit aus Sce- 
wasser. Aus mehreren Seewasserproben aus Kopenbagen, die in Glasrobren ein- 
gesebmolzen waren, batten sich kleine Krystiillchen niedergescblagen, die sich 
chemisch und krystallographisch ais Aragonit erwiesen. Vermutlich war in dem 
W. Calciumcarbonat gel. gewesen, das unter dem Einflusse des Alkaligehaltes des 
Glases in n. CaC03 ubergegangen war und naeh Ubersclireitung des Loslichkeits- 
prod. sich ais Aragonit ausgeschieden hatte. Die Zus. des W. war 0,0019 n. an 
Alkali, die auf Carbonat und Bicarbonat zuriickzufuhrende Alkalitat war 0,0017. 
Der Gesamtgehalt an C 02 im 1 wurde zu 0,057 g festgestellt. Der jpH-W ert, aus 
dem der H’-Ionengehalt des W. berechnet werden kann, wurde zu 8,18 festgestellt. 
Fiir ein solehes W. wird das Loslichkeitsprod. des CaC03 zu 7,2-10 10 bei 25° 
berechnet. Der W eg der Berechnung wird eingehend orortert. (Journ. Washington 
Acad. of Sciences 10. 249—54. 4/5. [26/4.] U. S. Geological Survey.) J. M e y e r .

J. B. 1'erguaon, D ie Oxydation der L a m  durch Dampf. Krystalle von Oliyin 
u. anderen Fe haltigen Mineralien werden zusammen mit Glas in der Lava des 
Kilauea gefunden, u. es entstand die Frage, ob dereń Ggw. einen SchluB auf den 
wahrscheinlichen Wassergehalt der yulkanischen Exhalationen zulasse. Fruhere 
Verss. des Vfs. hatten bereits erkennen lassen, daB die Lava nicht wahrnehmbar 
durch Wasserdampf bei etwa 1000° angegriffen wird, u. daB der Gehalt der Lava 
an Fe im Ferrozustande nicht im Widerspruche steht mit dem Wassergehalte der 
Eihalationen nach D a y  und S h e p h e r d  (Buli. Geol. Soc. Amer. 24. 602). 
Diese Ergebnisse bat Vf. durch neu angestellte Yerss. (Cberleiten vonH aO-Dampf 
uber gepulyerte Laya des Kilauea bei 1000—1100°) bestatigen konnen. Danach ist 
Hs0-Dampf unter gewissen Bedingungen wohl fahig, Fe u. seine niederen Oxyde 
z u Fe30 4 u. Fea0 3 zu oxydieren, indes in der Lava wird FeO dadurch nicht oxy- 
diert, u. es konnen somit hoher Gehalt an FeO in der Laya u. lioher Gehalt an 
Wasserdampf in den Exhalationen des Kilauea sehr wohl nebeneinander hergehen. 
Bei dem Studium der Chemie der Layas muB die Art der Gasphase in Beruhrung 
mit der Laya volle Aufmerksamkeit finden. (Journ. Washington Acad. of Sciences 
9. 539—46. 4/11. 1919. Washington, C a r n e g i e  Inst. Geopbysical Lab.) R U h le .

D. Organische Chemie.
Lespieau und Bourguel, Darstellung von echten Acetylenkohlenwasserstoffen aus 

Upidibromhydrin. a-Epidibromhydrin, CHsBr-CBr : CH2 reagiert mit Mg-Verbb. in 
•ler Kalte unter B. von Yerbb. CHS: CBr-CHs-R, die man durch sukzessiye Be- 
liandlung mit Brom, Umsetzung mit Na und A. und mit Zn-Staub und A. iiber 
das Tribromid u. die Verb. CHBr: CBr-CH.-R in das Acetylenderiyat iiberfuhren 
kann. So entsteht mit CsH5-MgBr 2-Brompcnten-l CH2 : CBr-CH2-C2H6. FI., Kp. 
107—108°, D.° 1,277. Das daraus erhaltene GH,Tir- CBr^- G H ^ Kp.n 108 
1'is 109°, D.° 2,03, liefert mit Na u. A. 1.2-Dibrompenten-l CHBr: CBr- CH2 • C3H6. 
Farblose FI., Kpis 66—67°; sd. unter gewohnlichem Druck unter Gelbfarbung bei 
169—170°. D 0 1,73. Der yon B r o y la k ts  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 8 . 411) an- 
gegebene Kp. 190° ist wenig wahrscheinlich. Durch Behandlung des Dibromids

Zn u. A. erhalt man schlieBlich Pcntin-1. Kp. 40°. Die mit ammoniakalischer
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CuCl-L3g. entstehende Cu-Verb. gibt mit J ein fl. Trijodid. (C. r. d. l’Aead. des 
seiences 170. 1584—86. [28/6.*].) K i c h t e r .

W illy  Móbius, Uber die Dispersion von TFasser und Athijlalkóhól zwisćhen 7 
und 35 mm Wellenltinge und Yorversuche sur Verwendung no cli leurzerer elektrischer 
Wellen. Die Dispersion wurde mit Luftwellen in dest. W. u. W.-freiem A. unter- 
sucht, und z war einerseits mit Hilie der an der Fl.-Oberflache reflektierten Menge, 
andererseits mit Hilfe der Ablenkung durch Prismen uuter Beriicksichtigung der 
Absorption. Die Sender waren horizontal gelagert, die Sendereinrichtung wurde 
fest aufgestellt. Die Sender bestanden aus zwei Pt-Stabehen. Um nicht fiir jede 
gewiinschte Welleulange einen neuen Empfanger bauen zu miissen und docb die 
Wellenlange wenigstens annahernd yorausbestimmen zu konnen, wurde mit sehr 
langem und stark gediimpftem Empfanger gearbeitet. Dadurch yerringert sieli 
allerdings die im Empfanger auftretende Energie, aber fiir groBere W ellen, wio 
sie bier yerwendet wurden, reicht sie aueh so nocb aus. D ie Messung der Wellen
liinge geschah teils mit BOLTZMANNschen Spiegeln, zwei gegeneinander mikro- 
metriseb yerstellbaren Messingplatten, an denen die Wellen reflektiert wurden, 
teils mit einem Interferometer aus zwei gegeneinander mikrometriseh yerschieb- 
baren Quarzplatten. Eine groBe Anzabl der Wellenkuryen zeigt aufier der Grund- 
schwingung des Senders oder den durch zu kleinen Empfanger bedingten ebenfalls 
groBen Wellen noch iibergelagerte kleine Wellen yon 5 mm bis herab zu 0,10 mm. 
Die Vers.-Anordnung war yon yornherein eigentlich fiir kleinere Wellen bestimmt 
ais die hier untersuchten und daher optisch nicht ganz einwandfrei, hat aber do eh 
b efriedigende Ergebnisse gezeitigt. Die hauptsacblichste Beobachtungsreihe ergab 
fiir den Absorptionskoeffizienten, Absorptionsinde* u. das Brecbungsyerhaltnis ziem- 
lic h  glatte Kurven, und zwar fiir W. einen Absorptionsstreifen bei 22 mm, fur A. 
allmśihlichen Abfall der Kuryen nacb kleineren Wellenlangen. Die kleinsten 
Wellen, die wenigstens teilweise ais Oberschwingungen des Senders anzusprechen 
sind, wurden in einigen Yoryeras. isoliert, um sie auf ihre Dispersion zu unter- 
suchen. (Ann. der PbyB ik  [4] 62. 293—322. 17/6. 1920. [4/12. 1919]. Leipzig, 
Physikal. Inst. d. Uniy.) B y k .

M arcel D elep in e , Uber das Athylensulfid, C^Ht S. Beim Schutteln von a- 
Chlor-fi-thiocyanathan, NGS- CH2 • CHaCl mit wss. Na^S-Lag. entsteht an Stelle des 
nach LOwig (Liebigs Ann. 67. 101) zu erwartenden Dichlorathylsulfids Athylen
sulfid, das durch Dampf abgetrieben werden kann; analog reagiert Athylendithio- 
cyanat. Farblose Fl. von eigentiimlichem, starkem Geruch. -Kp. 55—56°. D .°4 =
1,0368 und 1,0342. nD18 =  1,4914, bezw. 1,49001. Mol.-Refr. =  17,16; hieraus 
berecbnet sich die At.-Eefr. 7,93 fiir einfach gebundenen S. Unl. in W ., sonst 1- 
Wird durch HC1, HNOa und H2SO< sofort polymerisiert. Dieselbe YeranderuDg 
bewirkt wss. NHS in wenigen Minuten, konz. NaOH nach */* Stde., Essigsaure 
nach 1 Stde.; beim Aufbewahren von Athylensulfid im Dunkeln beginnt nach 
einigen Wochen gleichfalls Polymerisation zu einer weiBen M. Pyridin erzeugt wie 
mit Athylenoiyd ein dunkelbraune3 Harz. Mit Br entsteht eine gefiirbte, yiscose M. 
AgMTO,, HgCls, PtCl4 u. AuCls liefern metallhaltige Ndd. Durch w. HNOa werden 
H ;S04 und eine Sulfosaure gebildet. CH3J liefert ein in W. 1. krystallinisches 
Sulfiniumjodid. Aus dem letzteren wurde mit AgCl ein krystallisiertes Chlorid u. 
aus diesem ein Chloroplatinat gewonnen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 171. 36—38. 
[5/7.*].) K i c h t e r .

E. A bfierhalden und M. P aąuin , Neue Derivate des u-Amino-fi, y-dibrom- 
propans und uber eine neue Base G3II3N. Es werden die bei der Zers. des u-Amino- 
fi,y-dibrompropan$ (ygl. H e n b y ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 8. 399) entstehenden Prodd. 
untersucht. Aus der yollig trocknen Lsg. in A. seheiden sich bei mehrtagigem
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Stehen im Sonncnlicht uuter H Eutw . Prismenbuscbel CsH4i\Br. ans, das Brom
hydrat einer Base CaHaNBrs =  Formel I. (?) aus, yielleieht nach der Gleichung: 

4C8H7NBr2 =  2C3H3NBr2-HBr +  [C8H3NBr]2 +  7H 2.
Es bildet Krystalle aus A. -f- Essigester, F. 170° (geringe Zers.), 11. in W. u- 

A., wl. in Essigester; gibt beim Erhitzen mit konz. HNOa Oxalsiiure. — Die freie 
Base I., wie Aminodibrompropan gewonnen, zers. sich bei 70—80° beftig; die ath. 
Lsg. entfarbt. was. Permanganat, sie scheidct beim Stehen ihr Brombydrat ab. 
Base I. nimmt in alkob. Lsg. bei Ggw. von Pt oder Pd 2 Atome H auf, wobei sich 
unter tiefgreifender Zers. neben HBr das Bromhydrat von I. bildet (die Salze lassen 
Bicb nicht hydrieren). Das Ausbleiben der Nitrilrk., das Verbalten gegen HPOs 
und K4Fe(CN)6 (keine Ndd.) und gegen C6H6S 02C1 (Fallung) weiseu auf ein sekun- 
dares Amiu bin. — N itra t, C8H8NBr2*HN08, Bliittchen aus Cklf. +  A ., F. 76° 
(geringe Zers.), sil. in W., A., Aceton, wl. in Essigester und Ckłf., unl. in A. — 
Sulfat, 2C3H3NBr3>H2S 0 4, weiBes Krystallpulyer (aus sd. A.), F. 195° (geringe 
Zersetzung), zll. in W ., wl. in A ., swl. in Cblf., Essigester, Bal., Aceton.
— Formiat, C3H3NBr2-H2C02, Bliittchen aus Chlf. -j- A., F. 105° (geringe Zers.), 
sil. in W., A., Aceton, wl. in Chlf. u. Essigester, unl. in A. — Oxalat, C3H3NBr2- 
H2C20 4, Krystallpulyer aus A., F. 173° (Zers.), 11. in W., wl. in A., swl. in Essig
ester und Chlf. — Pihrat, C3H3NBr2*C6H30 7N3, gelbe Nadeln aus Chlf. +  A., 
F. 169°, sil. in W. und A., wl. in Chlf. und Essigester,- swl. in A. — Benzoylverł)., 
C10H,ONBra, aua dem Bromhydrat, Natronlauge und Benzoylchlorid, Krystalle aus 
A., F. 130°, 11. in Bzl., wl. in A., swl. in W . — Benzolsulfonylverb., B. analog, 
weiBe, unl. Krystalle aus A., F. 85*. — Das Bromhydrat liefert mit wss. Form
aldehyd bei 130—140° in 3V2 Stdn. eine Methybjerb. C4HsNBr2*HBr, Nadeln aus 
Essigester -f- A., F. 188° (Zers.), sil. in A., W ., wl. iu Chlf., Essigester. — Base I. 
gibt in A. mit CS2 sogleich eine Vcrb. C10H7NBraS4, farblose Krystalle aus A.,
F. 161° (geringe Zers.). — Ais Nebenprod. bei der Zers. des Dibrompropylamins (s. o.) 
entsteht, besonders bei Ggw. yon W ., eine Verb. [C,HsNBr]2 =  Formel II(?), hell- 
gelbes Pulver, bei 175° sich briiunend, bei 250—260° (Zers.) sinternd, in allen Sol- 
reazien unl., liefert keine Salze; wird durch Bromwasser oder Luft zu einem yolu- 
minosen, rotgelben, amorphen Prod. osydiert, welches, zll. in A. und h. W ., aus 
der alkoh. Lsg. in farblosen Floeken ausfiillt, ohno zu sehm. yerkohlt, in wss. Lsg. 
mit Natronlauge, NH3, H2S 0 4, Na2Grs0 7 -f- HsS 0 4, HgC)2, K4Fe(CN)6, Pikrinsaure 
Ndd. gibt. — Base I. liefert beim Schiitteln der ath. Lsg. mit Na eine-nicht iso- 
liorte, mit A. fliichtige Base C3H3N (Konst. =  III. oder wahrscheinlicber IV.) von

I. C H < ^ r>C H B r II. C H < g | ^ > N  • N < g g ? ? > C H

III. C H < ^ g > C H  IY. C H < J p > C H

erfrischendem, aminartigem Geruch; zers. sich bei 70°, wl. inW ., nicht hydrierbar 
uiit Pt oder P d , wird von Bromwasser in C3H3NBr,*HBr zuruckyerwandelt. — 
Oxalat, C3H8N -H 2C20 4, weiBe Krystalle aus A., F. 127°, gibt mit Bromwasser das 
Oialat der Base I. — JPikrat, C,H8N-CaH30 7N3, verfilzte Nadeln aus Chlf. +  A., 
A, F. 141° (geringe Zers.), sil. in A., 11. in Chlf. — Verb. mit Mandelsaure, 
C,oH:0 3N =  C3H3N +  CsHeOa—CH4, glanzende Bliittchen aus Chlf., F. 124°, 11. 
in A., schwerer in Chlf., liefert mit Natronlauge und A. die Base C8H3N zuriick.

Findet die Zers. des « -Amino-/?, ̂ -dibrompropans in A. bei Ggw. von Aceton 
statt, entsteht eine Verb. C6H5NBr2 • HBr ( =  V.) und eine Verb. C9HeNBr2-HBr

VI.). Y. entsteht auch aus C3H3NBr2 • HBr in A. durch Aceton, bildet Krystalle 
aas Aceton u. A., F. 198° (Zers.); reagiert in wss. Lsg. mit Permanganat nur lang- 
swn, mit Bromwasser gar nicht, wird durch Natronlauge oder uberschiissiges Brom 
in Base I. zuruckverwandelt. — Formiat, CeHsNBrj-H»COs, aus dem Fonniat von
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I. beim Kochen mit Aceton. Krystalle aus Essigester, Aceton und A., F. 167° 
(Zers.). — Verb. VI., Krystalle aus W. oder A., F. 168° (Zers.), wl. in W ., zl. in 
Aceton, wl. in Essigester. — Oxalat, C9H8ISTBr3• H^CjO ,̂ aus VI. durch Natronlaugc 
und Oxalsaure. Krystalle aus A., F. 116° (Zers.) — N itrat, C0H8NBr2■ H N 03, 
Krystalle aus Chlf. und A ., sil. in A ., Chlf., Essigester, F. 105° (geringe Zers.). 
Diese Salze werden durch konz. HNOs zu Oxalsaure osydiert. — VI. lafit sich in
A. mit Na enthalogenieren zu einem sehr luftempfindlichen Prod., das mit HgCl2, 
Gcrbsaure, Pikrinsaure, Saiicylsaure charakteristische Ndd. gibt; die ath. Lsg. der 
freien Base zers. sich unter B. von VI. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1125—43. 
10/7. [1G/2.] Halle, Physiol. Inst. der Univ.) I lberg.

Em. B onrąuelot und M. B ridel, Biochemische Bildmig von Hohrsucker aus 
Gentianose. Gentianose laBt sich durch langere Einw. von Gentiobiase (Emulsin) 
in Glucose u. Rohrzucker zerlegen. Glucose wurde durch Uberfiihrung in Methyl- 
glucosid isoliert und aus dem Riickstand Rohrzucker in Krystallen abgeschieden. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 171. 11—15. 5/7. [28/6.*.].) R i c h t e r .

Joseph. R e illy , W ilfred  John H ickinbottom , Francis R obert H en ley  und 
A age Christian T haysen, Die ProduTcte der „Aceton-n-butylalkoholgarung“ von 
kohlenliydrathaltigcm Materiał unter besonderer Bcriicksićhtigung einiger dabei ent- 
stehender Zwisćhenprodukte. (Vgl. Vff., Chem. Trade Journ. 65. 331; C. 1920. I. 112.) 
In der durch Giiiung von Starkę crhaltenen Maische sind JEssigsaure und Butter- 
sauren in wecbselnden Mengen yorlianden. Wahrend des Garungsvorganges nimmt 
das Verhaltnis der Buttersiiure zur Essigsiiure mit Zunahme der Aciditiit der Maische 
zu und erreicht den Hochstwert, wenn die Aciditiit am groBten ist. Mit der Er- 
zeugung von „01“ nimmt das Verhiiltnis der Buttersiiure zur Essigsiiure ab, bis die 
Maische einen UberscliuB an Essigsiiure enthalt. Wird die Aciditiit durch Zugabe 
yon Calciumcarbonat neutralisiert, so treten an die Stelle von Aceton u. n-Butyl- 
alkohol, die dann in verscliwindenden Mengen entstehen, die Calciumsalze der in 
der Maische vorhandenen Sauren. In Ggw. von Calciumcarbonat geht aber die 
Giirung so lange weiter, bis der dem Hochstwert der Aciditiit bei normaler Giirung 
entsprechende Punkt erreicht ist. Es ist sehr wahrscheinlich, daB Essig- u. Butter- 
saure nicht die einzigen bei der Giirung entstehenden Sauren sind. Am haufigsten 
bildet sich in der giirenden Maische Milchsaure. Wird Essigsaure zur Garungsfl. 
zugegeben, so erlia.lt man eine erhohte Acetonausbeute, wahrend die Ausbeute an 
n-Butylalkohol unveriindert bleibt. Propionsaure und Buttersiiure scheinen, wenn 
sie zugesetzt werden, in die entsprechenden Alkohole umgewandelt zu werden. 
Eine erhohte Acetonausbeute wurde durch Zugabe von Acetessigester erhalten. 
(Biochemical Journ. 14. 229—51. April [5/3 ] Royal Naval Cordite Factory, Holton 
Heath.) B u g g e .

E. H ild t, iiber die Sydrolyse der Polysaccharidc. Es wurde der Verlauf der 
hydrolylischen Spaltung einiger Polysaccharidc durch das friiher (vgl. C. r. d. 
1’Acad. des sciences 167. 756; C. 1919. II. 434) empfohlene Gemiseh 1/2 H2S 0 4 +  
CeH5 • S 03Na untersucht. Glucose u. Galaktose, sowie die keine Fructose liefernden 
Polysaccharide Lactose, Maltose, Melibiose u. Glykogen bleiben bei gewobnlicher 
Temp. unyerandert, wahrend Saccharose, Raffinose und Inulin bei hinreichend 
langer Einw. quantitativ gespalten werden. In ca. l° /0ig- '^-n. saurer Lsg. bei 14° 
waren hierfiir bei Saccharose 442, bei Inulin 472 Stdn. erforderlich. Fiir Saccha
rose und Raffinose ist der Geschwindigkeitskoeffizient praktiseh konstant, wahrend 
er bei Inulin stiindig zunimmt. Die Geschwindigkeit der Hydrolyse des Inulins ist 
so lange konstant, bis 66,8°/0 umgesetzt sind. Da Inulin nach der yon KlLiANI 
yorgeschlagenen Formel 4C6HI0O5 -f- C^H^On 66,2 °/0 CcH10O5 enthalt. yerlauft 
yielleicht die Hydratation von C6H100 5 u. ClsH!SOn yerschieden. Der Endwert der 
Drehung [«]D15 — —87,3° zeigt, daB das Inulin yon Inula Helenium auf 23 Fructose
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1 Glueose liefert, so daB man die Forinel yon K i l i a n i  nur mit 4 zu multiplizieren 
braucht. (C. r. d. d’Acad. des seiences 170. 1505— 7. 21/6. [14/6.*].) R i c h t e r .

Jean  M ennier, iiber die katalysierende Wirkung des Aluminiums lei der Dar- 
stellung von Chlorbemolen. Bei der Einw. von Cl2 auf Bzl. -wirkt metallisches Al 
noch besser katalysierend ais J. Es bildet sich vor allem C6H6C1. Bei einem 
Vers., bei dem 1 Teil Al in Form von groben Spanen auf 1000 Bzl. angewendet 
wurde, entstanden 87°/0 C6HdCl u. 10% Dichlorbenzole. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 170. 1451—52. 14/6) J. M e y e r .

■William K ershaw  Slater, Vtrsuche iiber die Darstellung von Oximinoderivaten. 
In bezug auf die Umwandlung in Oximinoverbb. durch Alkylnitrit u. Mineralsiiure 
kann man die Ketone in zwei Klassen einteilen, namlich die, welche die Gruppe 
R-COCH3 entbalten, und jene mit der Gruppe R-COCHjCHg. Die Oximinoderivate 
der ersten Klasse B in d  gegen HC1 sehr empfindlich; bei ibrer Darst. muB man da- 
her den Katalysator auf ein Minimum reduzieren, wahrend bei anderen Ketonen 
die Konz. der Mineralsaure keine b o  groBe Rolle spielt. Die Aktiyitat des Kata- 
lysators ist nicht zum wenigsten abbiingig yon dem basisehen Charakter deB Losungs- 
mittels. In A. ist die notige Menge HC1 sehr gering; ihre Wrkg. wird durch Spuren 
yon W . stark beeinfluBt. Da A. sich nachher leicht entfernen liiBt, wurde er ais 
Losungsmittel gewahlt. Ais Alkylnitrit wandte Vf. Methylnitrit an. Es wurde dar- 
gestellt durch Zutropfenlassen yon verd. HjSO^ ( l : 2 f l 20) zu einem Gemisch von 
CH3OH und N aN 02 (in molekularem Verhaitnis), das auBerdem mit dem gleiehen 
Yolamen W. yerd. war. D ie Mischung wurde auf demWasserbad erhitzt; das Gas 
ging erst durch einen RiickfluBkiihler, dann durch eine mit Glaswolle angefullte 
U-Rohre und sehlieBlieh durch ein CaCl2-Rohr, bevor es in den Absorptionsapp. 
eintrat. Das ReaktionsgefiiB war mit gut wirkendem Kiihler, Riihrer, Zuleitungs- 
rohr fiir Methylnitrit und Einfiillrohr fiir HC1 yersehen. Die Rk. setzte man fort, 
bis kein Methylnitrit mehr absorbiert wurde. Etwa jede 15 Min. gab man 10 ecm 
HC1 hinzu. Die Rk. dauerte 1—l l/s Stdn.

A n h an g . D ie  D arst. v o n  K u p ferro n . (Ammoniumsalz yon N-Nitroso-/?- 
phenylhydrosylamin) 10 g rohes Phcnylbydroiylamin ( M a r v e l  und K a m m , Journ. 
Americ. Chem. Soc. 41. 276; C. 1919. 111. 524) in A. gelost und filtriert. Die ath. 
Lag. zuerst mit trocknem NH3 gesiittigt und dann unter weiterem Durchleiten yon 
NH3 ein Strom yon Methylnitrit zugefuhrt. Nach einigen Minuten scheiden sich 
gliinzende Platten ab. Die Rk. ist nach 20 Min. beendet. Die Ausbeute betriigt 12 g. 
(Journ. Chem. Soc. London 117. 587—91. Mai. [26/3.] Manchester, Uniy.) S o n n .

J. B ongault und P. R obin, U ber die Jodamidine. Salzsaures Benzamidin 
liefert beim Schiitteln mit Natronlauge und Jodkaliurolsg. schwefelgelbe Blattchen 
von Benzjodamidin, CaH5-C (: NH)-NHJ oder CeH5-C(: NJj-NEL,. F. 117° unter 
Farbung. Unl. in W., 1. in A., A-, Bzl., Clilf. Bestandig an der Luft; laBt sich 
wis sd. Bzl. unyerandert umkrystallisieren. Oberschiissige NaOH regeneriert das 
Amidin; mit Na2S20 3 entstehen Amidin u. Na3S 0 4. Macht aus KJ in saurer Lsg. 
Jod frei. — Mit Anisamidin und Piperonamidin wurden analoge Verbb. erhalten. 
(C. r. d. 1’Acad. des seiences 171. 38—40. [5/7.*].) R i c h t e r .

R ichard Lorenz und E rik a  Schm idt, Beitrage zur Theorie der elektrolytischen 
Ionen Nr. 16. Uber die Leitfdhigkeitseigenschaften der Artinsauren. (Vgl. 15. Mitt. 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 148; C. 1920. III. 367.) Es wurden die Leit- 
fihigkeiten mehrerer substituierter Arsinsauren, die therapeutisch von Interesse 
sind, bei 25° u. Yerdiinnungen yon 64—1024 nach der KoHLRAUSCHschen Methode 
gemessen. Auf Grund ihres elektrochemischen Yerhaltens lassen sich die unter- 
snchten Siiuren in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe umfaBt die Arsanil-,
o-Toluidinarsin-, Dimethylaminophenylarsin- und o-Phenyldiaminarsinsaure. Sie 
^erhalten sich wie einwertige Siiuren und sind amphotere Elektrolyte, so daB sie,
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o b w o h l sie achwache Sauren sind, dem Massenwirkungsgesetz n ic h t  g eh o rch en . 
Die zweite Gruppe umfaBt Besorcinarsin-, 3- Nitro-4-aminophenylarsin-, Dichlor- 
phenolarsin-, 3-Nitro-4-oxyphenylarsin- u. vielleicht noch Metanitrophenylarsinsaure. 
Diese Sauren zeigcn yollkommen n. und konstantę Affinitatskonstanten. Sie ge- 
horchen also  dem OsTWALDachen Verdiinnungsgesetze und yerhalten sich wie ein- 
wertige Sauren. Die dritte Gruppe umfaBt diejenigen Sauren, welehe keine 
Affinitatskonstanten mehr zeigen, weil sie zu atark sind. Es gehoren hierher die 
p- Pbenylcndtarsin- und Dinitrophenolarsinsaure. Zum SchluB wird der Grenzwert 
d es molaren Leityermogens nach der OSTWALDschen Regel u. nach einer Gleichung 
von K e n d a ł l  zu eitrapolieren, sowie aus den experimentell bestimmten Ionen- 
beweglichkeiteu zu berechnen yersucht. Obereinstimmung zwischen den extra- 
polierten fi^-Werten u. den gefundenen (w v)-Werten war nur bei der Arsanil-, 
o Toluidinarsin-, o-Phenylendiaminarsin- und Dimethylaminophenylarsinsaure yor- 
handen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 175—92. 1/7. [28/2.] Frankfurt a. M., 
Inst. f. physik. Chemie d. Uniy.) J. MEYEB.

Pr. F ichter, R obert Brandlin  und Ernst R. H allau er, Bildung und Zer- 
stdrung aromatisćher Sulfosauren dureh elektrochemische Oxydation. Phcnyldisulfid- 
4,4'-disulfosćiure liiBt sich an der Pt-Anodę zu Benzol-p-disulfosaure osydieren. Die 
Rk. yerlauft nicht glatt, weil unter denselben Umstanden auch Benzol-p-disulfo- 
aaure anodisch angegriffen wird. Die Oxydation der Benzol-p disulfosiiure gibt an 
Pt-Anoden mit 0,06 Amp./qcm ein wenig angreifbares Zwisehenprod., das erst bei 
hoherer Stromdichte zerstort wird. Die B. de3 Zwisehenprod. erfolgt nicht iiber 
Phenol-2,5-disulfosaure, denn diese (zerfliefiliche Krystalle, wird dureh konz. HjSO, 
zerstort), aus Metanilsaure dureh Diazotieren und Verkochen dargestellt, erleidet 
bei der elektrochemischen Osydation sofort Abbau, indem yermutlich zuerst Brenz- 
catcchinsulfosaure entsteht. Benzol-m-disulfosaure wird an der Pt-Anode ohne iso- 
lierbare Zwischenprodd. abgebaut. (Hely. chim. Acta 3. 410—22. 1/5. [26/3.] Basel, 
Anorg. chem. Anstalt d. Uniy.) S c i io n f e l d .

P, I. Beger, Die Icrystallographischen Eigensćhaftcn einiger Brenzcatećhinsclncer- 
metallsauren und -salze. (Vgl. W ein la n d  und H e in z ler , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
52. 1316; C. 1919. III. 755.) Tribrenzcatechinarsensiiure: farblose, glasglanzende 
rhombisch bipyramidale Krystallehen. a : b : c =  0 ,958:1 : 0,988, F. 103°. Sehwarzen 
sich im Licht blaulich, verwittern an der Luft sehr schnell. — Chromsah der 
Tribrenzcatechinarsensaure: wohl infolge Zers. oberflaehlich matte, grauschwarze 
kubische Krystalle. Auf frischen Bruchflachen glasglanzend u. griinlichschwarz. — 
Kobaltsalz der Tribrcnzcatechinarsensćiure: stumpf rotliehyiolettes Palver, kubische, 
dyakisdodekaedrische foimenreiehe Krystalle. — Nickelsalz der Tribrenzkatechin- 
arsensaure: kubisch, Cr-, Ni- u. Co-Salz bilden auffalligerweise eine Reihe, in der 
mit abnehmendem Brechungsesponenten die Ausdehnung des Oktaeders zunimmt. — 
Natriumsale der Dibrenzcatechinnickelsdure: monoklin-prismatisch. — Ammoniumsali 
der Brenzcatechinmolybdansaure: tiefschwarzrote, rhombisch bipyramidale Krystalle. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1920. 129—42. [31/1.] Tiibingen, Inst. f. Minerał, u. 
Petrogr.) BiSTEB.

P. K arrer und Pr. W idm er, Vber Oxycarbonylverbindungen. IV . Die Synthese 
des Aspidinols. (Vgl. Hely. chim. Acta 2. 466; C. 1920. I. 426). Aspidinol (vgl- 
BOh m , L ie b ig s  Ann. 329. 286; C. 1904. I. 794) wurde hergestellt dureh E in le iten  
roń HC1 in ein Gemisch yon 1,5 g Metbylphloroglucin-^-methyliither, 10 ccm absol 

ę j j  A., 0,8 g Butyronitril u. 0,5 g wasserfreies ZnCls. Hierbei
q ^ \ qjj entstehen 2 isomere Ketone, die aus Lg. fraktioniert kry-

3 | I. j stallisiert wurden. Aspidinol ist schwerer 1. in L g . Gibt
H,C3.0C  ^  grune FeClj-Rk. — Das in Lg. leiehter 1. Pseudoaspidinolfi-)
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hat den F. 116,5°. Nadeln, swl. in W., 11. in A., FeCls-Rk. braunrot. (Helv- 
chim. Acta 3. 392—95. 1/5. [23/3.] Ziirich, Chem. Lab. d. Univ.) S c h O n f e ld .

Fr. F ichter und Gerald Bonhóte, Die elektrochemische Oxydation des p-Nitro- 
m toluols und seiner Isomercn. Bei Wiederholung der Veras. von E lbs (Ztachr. f. 

Elektrochem. 2. 522; C. 96. I. 902) zu r O x y d a tio n  d es p -N it r o t o lu o ls  in  
E g .-H jS 0 4 wurde ais Kathodenfl. 2-n. H3S04 gewahlt. Aus 15 g p-Nitrotoluol 
wurden an der Platindrahtnetzanode neben 4,5 g p-Nitrotoluol 1,5 g „Harz“ , 3 g 
p-Nitrobenzylalkohol, 0,7 g p-Nitrobenzylacetat, 0,18 g eines Korpers vom F. .170* 
(Ather des Nitrobenzylalkohols) und einmal 0,5 g p-Nitrobenzaldehyd erhalten. Die
B. der hóheren Oxydationsprodd. wird durch hohere Stromdiehte und groBere 
Strommenge begunstigt. So gelang es mit 0,02 Amp./qcm und 2112 Amp.-Min. aus 
15 g p-Nitrotoluol neben 0,6 g p-Nitrotoluol und 2,7 g ,,Harz“ 0,2 g p-Nitrobenzoe- 
saure zu erhalten; der Aldehyd fehlte. Es folgt daraus, daB bei der elektrochem. 
Osydation des p-Nitrotoluols die n. Keihe der Oxydationsprodd. darstellbar ist, aber 
mit sukzessiye abnehmender Ausbeute. Bei der O x y d a tio n  von  p -N itr o -  
b e n z y la lk o h o l, b ezw . p -N itr o b e n z a ld e h y d  ist die Ausbeute an p-Nitro- 
benzoesdure bedeutend groBer. Die Elektrolyse der 3 Verbb. in wss.-schwefelsaurer 
Lsg. ist dem Verlauf in Eg. insofern ahnlich, ais Nitrobenzoesiiure in immer besserer 
Ausbeute erhalten wird, je niiher das Ausgangsmaterial dem Endprod. steht. 
p-Nitrobenzylalkohol ist aber im Gegensatz zutn Verlauf in Eg. nicht mehr das 
Hauptprod. Das bei der Oxydation des p-Nitrotoluols entstehende ,,Harz“ ist ein 
phenolartiger Stoff und enthiilt 3,51—3,79°/0 N. Die beim Angriff des nitrierten 
Kerns freiwerdende HNOs unterstiitzt die Zerstorungswrkg. des anodischen O in 
hohem MaBe. Eg. ais Losungsmittel hebt die schadliche Wrkg. der HNO- auf. 
Bei hoherer Stromdiehte ist auch die p-Nitrobenzoesiiure zerstorbar und geht in 
Oialsaure uber. — Die elektrochemische Oxydation des o-Nitrotólm ls in Eg.-H ,S04 
ergibt „Harz“, o-Nitrobenzylalkohol, o-Nitrobenzaldehyd. Bei weiterer Osydation des 
Aldehyds entsteht o-Nitrobenzoesiiure, aus dieser schlieBlich Oxalsaure. In wss.- 
schwefeisaurer Lsg. verlief die Zerstorung des o-Nitrotoluols viel rascher. Unter 
rter Schutzwrkg. des Eg. ist also auch bei o-Ńitrotoluol der A. darstellbar. — Die 
elektrochemische Oxydation des m-Nitrotoluóls in Eg. — H2S 0 4 ergab m-Nitrobene- 
aldehyd, „Harz11 usw. (bei geniigender Strommenge m-Nitrobenzoesaure), aber keinen 
m-Nitrobenzylalkohol. m-Nitrobmzylalkohol u. m Nitrobenzaldehyd lassen sich in 
Eg.-H2S04 glatt in m-Nitrobe>izoesdure iiberfiihren. In wss.-schwefelsaurer Lsg. 
tritc yolliger Abbau ein. Die tbeoretischen Ausfiłhrungen sind im Original ein- 
zusehen. (Hely. chim. Acta 3. 395—409. 1/5. [24/3.] Basel, Anorgan Chem. Anstalt 
d. Univ.) S ch o n fe ld .

P h ilip p e Landrieu, Untersuchungen Uber die polysauren Salze einbasischer 
Sauren; Mononatriumtribenzoat. In Fortsetzung der Unterss. uber die sauren 
Salze zweibasischer Sauren (vgl. J u n g f l e i s c h  u. L a n d e i e u ,  Ann. de Chimie [9] 
2. 333; C. 1915. II. 275) hat Vf. jetzt die Bildungsbedingungen der sauren Salza 
der Benzoesaure festgestellt. Die Loslichkeitskurye, we Ich e man, von der Loslich- 
keit der r.einen Benzoesaure bei 14° ausgehend, auf Zusatz steigender Mengen von 
Na-Benzoat erhalt, besteht aus drei Teilen. Dem ersten Teile entspricht ais 
Bodenkorper reine Benzoesaure, dem zweiten Teiie das sailre Salz C0H6COONa- 
2C6H5COOH und dem dritten Teile das n. Salz C0H5COONa. Im ersten Knick- 
puukt der Kurve stehen Benzoesaure und Mononatriumbenzoat im Gleichgewicht 
■nit einer Lsg. von der Zus. 1,25 g Benzoesaure -j- 35.3 g Natriumbenzoat in 100 g 
Lsg., im zweiten Knickpunkt hat die Lsg. die Zus. 1,46 g Benzoesaure -j- 40,4 g 
Natriumbenzoat. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1452—54. 14/6. [7/6.*].) J- M ey.

John L ionel Simonsen, Synthesen m it Hilfe von Monochlormethylather. Teil IV. 
Kondensation von Natriuoibenzylmalonsaiireathylester u n d  Monochlormethylather. Die
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Ek. ergab mit ausgezeichneter Ausbeute den gewiinschten Ester (I.). Durch Ver- 
seifung mittels alkoh. KOH-Lsg. entstand die Benzylmcthoxyinethylmalo'rlsaure, die 
beim Erhitzen iiber den P. die p-Phenyl-a-methoxymethylpropionsaure liefert. Alle 
Verss., die Methosysiiure in Hydrinden-2-carbonŚaure (II.) uberzufiihren, schlugen fehl.

H CH.O-CIL CH,
L ° ^ < c h 2— ć . (c o o c , h 5,  IL c ^ < c h ; > c h -c o o «

Beim Erhitzen mit konz. IICl erhielt man u-Benzylacrylsdure, die sich auch 
bildete bei der Behandlung des Malonesters und der Malonsaure mit Minenilsiiure.

E x p e r im e n te lle s . Benzylmethoxymethylmdlonsaureathylester, CieUjjOs (!•)• 25 g 
Benzylmalonester allmahlich zu einer Suspension von 2,3 g fein verteiltem Na in 
200 ccm trocknem A. gegeben; die klare Lsg. yorsichtig mit 8 g  Monochlormethyl- 
ather, durch das doppelto Volumen trockenen A. yerd., yersetzt. Kp.la 194—195°. 
Ausbeute: 23 g. Stark yiscoses Ol, das nach einigen Wochen krystallisiert. Derbe 
Piatten, F. etwa 49—50°. Sil. in gewohnlichen organ. Losungsmitteln; lieB sich 
nicht umkrystallisieren. — Benzylinethoxymethylmalonsawe, C12II140 5. Aus einem 
Gemisch yon A. und Petroliither Nadeln. F. 160—162°; 11. in A., Chlf. oder Bzl. 
wl. inW . oder Petroliither. — Ba-Salz\ amorph, sw l.; Ca-Salz, CuII^OjCa-O1/ , ! ! ^ .  
mikrokrystallinisch, swl. — fi-Phenijl-a-methoxymethylpropionsaure. Yiscoses Ol. — 
Silbersalz. CnII^Oj A.g. Korniges, weiBes Pulyer. — a-Benzylacrylsaure, C,oHI0O2 — 
C6H5CHa-C(: CH2)-COOH. Ester I. (20 g) mit HC1 (100 g), Essigsiiure (25 g) und 
W. (50 ccm) yermischt; 30 Stdn. unter RiickfluB erhitzt. Aus dem isolierten Ol die 
Benzylmethoxymethylmalonsiiure mit Hilfe von metbylalkoh. KOH ais K-Salz ab- 
getrennt. Aus CH3OH gliinzende Prismen, F. 68—69°, wl. in W., 11. in allen iib- 
lichcn organischen Losungsmitteln. Ba-Salz 11. In alkal. Lsg. gegen KMn04 un- 
bestiindig. — CC, fi-Dibrom-fi-phenylisobuttersaurc, C10H10OaBrj. In Chlf.-Lsg. feine 
Nadeln aus verd. Essigsiiure oder Chlf., F. 145—146°. Mit Na-Amalgam ^9-Phenyl- 
isobuttersiiure. — (3’-Brom-ft phenylisobuttersaure, C10IIu OBr. Benzylacrylsaure mit 
Eg.-IIBr (bei 0° gesattigt) 2 Stdn. auf 100° erhitzt. Viscoses Ol. — fi'-Amino-fi-pl>e- 
nylisobuttersaure, C10H iSO2N. Monobromyerbindung in konz. wss. NH40H  einige 
Tage in der Kiilte aufbewahrt. Aus Chlf. gliinzende Blattclien, F. 128°; 11. in W. 
oder A., weniger in organischen Losungsmitteln. — fi-Brom-fi-phenylisobuttersaurc, 
C10Hu O2Br =  CHBr(C0Hs) • CH(CH,) • CO OH. Aus U Methylzimtsaure und Eg. II Br 
(s. o.). Aus HCOOH gliinzende Prismen, F. 168—170°. Gegen Alkalilsgg., auch 

• NH4OH, unbestiindiger ais die isomere Verb. Die Aminosiiure liefi sich daher 
nicht daraus gewinnen. Aus der Lsg. in Na2C03 schied sich rasch ein Ol ab. In 
Chlf.-Lsg. mit Brom behandelt, ergab das Ol Nadeln yon der Zus. eines Dibrom- 
allylbenzols, F. 65—66°. (Journ. Chem. Soc. London 117. 564—69. Mai. [8/4.] 
Dehra Dun, Indien, Forest Research Institute and College.) S o n n .

A. W erner t  und Al. P, Sm irnow , Uber optisch-aktive Iridiumverbindtinger,. 
Es gelang, die Dinitrodiatliylendiaminiridireihe, [(NOs)jIrent]X (I.), und die Tri- 
athylendiaminiridireihe, [Iren,]X3 (II.), zu isolieren. Die Nitrogruppen der Reihe I. 
sind sehr fest an das Metallatom gebunden; die Salze geben mit H2S 04 +  Di- 
phenylamin, bezw. durch II2S 0 4 allein eine rote Farbung. Beide Reihen bilden 
farblose, sehr bestiindige Salze; die der Reihe I. sind wl., die der Reihe II. zehn- 
mal leichter 1. Es wurde nur eine Dinitroreihe gefunden, die mittels der a-Campher- 
sulfonate in optisch-aktiye Komponenten gespalten werden konnte, sie ist also die 
cis-Reihe. D ie Spaltung der Triathyleniridireihe gliiekte ebenfalls, wie dies von 
der Theorie fiir ein oktaedrisches Schema gefordert wird, und z war mittels Nitro- 
campher. Beide Reihen weisen n. Rotationsdispersion auf.

E s p e r im e n te l le s .  Durch 10-stdg. Erhitzen von je 5 g Natriumdichlorotetra- 
n itroirid ia t, Na3[lrCl2(N02)4]*2Hs0 , mit 8 ccm Athylendiaminmonohy&rat auf 170°
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und Behandeln der Reaktionsprodd. mit HJ wurden in einer im Original nfilier be- 
sehriebenen Weise das Jodid der rac. 1,2-Dinitrodiathylendiaminiridireihe und das 
Jodid der Triathylendiaminiridireilie erhalten. — S a lz e  der r a c e m isc h e n  R eih e. 
Jodid, l,2[(NOa)tIren2]J. Prismen aus W. — Bromid, [(NOs),Irens]Br, aus dem 
d-(a-Brom)-5r-camphersulfonat aus dem Jodid der Reihe mit HBr. Nadeln aus 
w h s . A. — Nitrat, aus dem Bromid mit AgNOa. Prismen. — Perchlorat, 1,2[(N02V  
Iren^ClO*. Krystallpulyer. — d-(ci- Brom)- 71 - camphersulfonat, l^pNO^jTren,]- 
d-C10H u O4SBr, aus dem Jodid mit bromcamphersulfosaurem Ag auf dem Wasser- 
bade. Glasig. — Behandelt man das Gemisch der Jodide der beiden Reihen mit 
a-d-camphersulfosaurem Ag, so krystallisiert das d-Camphersulfonat der d-Dinitro- 
didthylendiaminiridireihe. Mittels HBr laBt es sich in das d-Bromid der Reihe ver- 
wandełn. Aus der Mutterlauge krystallisiert das d-Catnphersulfonat der rac. Tri- 
dthylendiaminiridireihe. Diese Krystalle wurden in der Mutterlauge gel., mittels 
NaBr die Bromide der beiden Reihen gefallt u. mit einer Lsg. von Ag- a  l-campher
sulfonat behandelt. Es krystallisiert das l-Camphersulfonat det l-Dinitroreihe. Aus 
dem Filtrat wurde in ahnlicher Weise das Bromid der rac. Triiithylendiaminiridi- 
reihe zur Abscheidung gebracht. — S a lz e  d er  d -D in itr o d ia th y le n d ia m in ir id i-  
reihe. d-Camphsrsulfonat, d-[(N02)2Irenj]d-ClaH150 4S, [«]D =  -(-25,6°. — Bromid. 
[«]o =  +17,2°; [M]c =  +83,45°, [«]0 =  + 26°, [M]D =  +126,15% [«]E = + 4 0 ° ,  
[M ]e  =  +194,07°. — Perchlorat. [«]c =  +16,4°; [M]c =  +82,77°, [«]D =  +24,8°; 
[M]d =  +125,07°, [«]E =  +  38,4°; [M]E = + 1 9 3 ,8 1 ° . — Nitrat. [«]0 =  + 1 8 °;  
[M]o =  +84,11°, [«]D =  +27,2°; [M]D =  +127,10°, [«]■ =  +41,2°; [M]E =  +194,75°.
— S a lze  der 1 -D in itr o d ia th y le n d ia m in ir id ir e ih e .  l-Camphersulfonat. [a]D 
=  —26°. — Bromid. [«]o =  —17,6*; [M]c =» —85,39°, [a]D =  -2 6 ° ;  [M]D =  
-126,15°, [a]s =  —40°, [M]E =  — 194,07°. — Perchlorat. [«]0 = — 16,8°; [M]c =  
-84.79°, [«]D =  —25,6°; [M]D =  —129,20°, [a]E =  — 39,2°; [M]E =  —197,85°. — 
Nitrat. [a]o =  —17,6°; [MJc =  —82,24°, [«]D =■ —26,8°; [MJD =  —125,23°, [«]* =  
—41,6°;[1I]k =  —194,40°. — S a lz e  der rac. T r ia th y le n d ia m in ir id ir e ih e .  Her- 
gestellt wurde das Bromid, [Irens]Brs-3H 20 . Prismen, das N itrat, [Iren3](N03)s u. 
das Perchlorat, [Irens];Cl04)3. Das Bromid der Reihe lieferte mit Na-d-camphernitro- 
nat das d-Camphernitronat der l-Triathylendiaminiridireihe. Aus dem Filtrat wurde 
mit KJ das d-Jodid abgesehieden. — d -T r ia th y le n d ia m in ir id ir e ih e .  Jodid, 
d-[Iren3]r3, [«]0 = + 3 0 ° ;  [M]c =  +226,20%  [«]D =  + 4 2 ° ;  [M]D =  +316,72°, 
[«]E s s  + 5 6 °; [M]E = + 4 2 2 ,3 0 ° . — Nitrat. [«]c =  +41 ,2°; [M]0 = + 2 3 0 ,4 6 ° ,  
[«]D =  +57,2°; [M]0 == +319,97°, [a]B =  +75.2°; [Mk =  +420,65°. — Perchlorat. 
[«]c =  +34,5°, [M]0 =  +231,75°, [«]D =  + 4 8  5°; [M]D =  +325,8°, [a]* = + 6 4 ° ;  
[M]k =  + 429°. — S a lz e  der 1 -T r ia .th y le n d ia m in ir id ir e ih e . d-Campher
nitronat, l-[Iren]3(d-C10H16O3N)3. Krystallpulver; wl. in W. — Bromid (sil.). 
[a]c =  —36°; [M1d =  -240,16°, [«]D =  —50°; [M]D =  -333,55°, [«]E == — 66,5°; 
[M]e =  —443,63°. — Nitrat. [a ]0 = - 4 1 ,5 ° ;  [M]0 = -2 3 2 ,1 4 ° ,  [ « ]„ .=  — 57,5°; 
[J1]D =  —321,64°, [«>. — —76"; [M]E =  —425,12°. — Perchlorat. [«]c =  —34°; 
[M]c _  -228,39°, [«]D Ą  -4 7 ,5 °; [M]D =  -319,07°, [« >  =  -6 3 ° ;  [M]E =  -423,19°. 
(Hely. chim. Acta 3. 472—86. 1'7. [4/5.] Ziirich, Chem. Lab. d. Univ.) S ch O n feld .

H. Staudinger und F. Snter, Ketene. X X X II .:  Cyclobutanderiuate aus Di- 
phenylketen und Athylenderivaten. (31.-Mitt- ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1085;
C. 1920. III. 231.) Diphenylketen liefert mit Athylenderiyaten, soweit sie ge- 
niigend reaktionsfahig sind, im allgemeinen C y c lo b u ta n d e r iy a te  (I. etc.), die 
samtlich beim Erhitzen wieder in die Ausgangsprodd. zerfallen und durch Alkalien 
zu Sauren aufgespalten werden. N-Methylpyrrol lagert, auch bei Anwendung 
molekularer Mengen, 2 Mol. Diphenylketen an. Ebenso reagiert asymm. Diphenyl- 
athylen mit 2 Mol. Diphenylketen, und zwar unter B. eines Cycloheiandionderi- 
vats (X.).
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C3,H ,bO == I., aus1,1,3 - Triphcnylcyclobutanon- 2 , w32-u.igv 
gleichen Molekulcn Diphenylketen und Styrol im Rohr bei 
60° (24 Stdn.); weiBe Nadeln (aus A.), F. 135—136°, 1. in 
Aceton, Essigester, Chlf., Bzl., A., h. A. Gibt keine Keton- 
rkk. Bei 8-stdg. Erhitzen mit methylalkoh. Natronlauge 

auf dem Wasserbad entsteht a^.y-Triphenyl-n-buttersaurc, CjSH20O2 =  C6H5- 
CH2• CHS• C(C,jH5)5 ■ CO,H; weiBea Pulyer (aus Lg.), F. 178—179°; 1. in Aceton, 
Bzl., A. und A.; zerfiillt bei 3-stdg. Erhitzen auf 260° in Styrol u. Diphenylessig- 
saure. — Triphenylbuttersauremethyle&ter, C23H220 2, weiBe Krystalle (aus CH3OH), 
F. 125— 126°, fast unzers. destillierbar. — l,l-I)iphenyl-3-p-tolylcyclobutanon-2, 
Cs3H20O =  H., aus Diphenylketen u. p-Methylstyrol analog I., weiBe Nadeln (aus 
A.), F. 117°, 1. in Essigester, Bzl., Chlf., A ., h. A. Gibt bei Aufspaltung des 
Vierringes durch alkoh. NaOH a,cc-D iphenyl-y-p-tolyl-n-buttersaure, C28H220j; Kry- 
stallpulyer (aus verd. A.), F. 207°.

Durch Kondensatiou von p-Chlorbenzaldebyd mit CHsMgJ in A. unter guter 
Kuhlung, Zers. mit W . und Dest. des entstandenen Carbinols iiber Kaliumpyro- 
sulfat erha.lt man p-Chlorstyrol, C8H7C1; Kp.1} 74°, polymerisiert sich bei mehr- 
wochigcm Stehen zu einer hochmolekularen M. Lięfert analog I. das 1,1-Diphenyl- 
3-[p-chlorphenyT] cyclobutanon-2, C22H170C1, krystallinisches Pulyer (aus A.), F. 120 
bis 121°, 1. in A ., Chlf., Bzl., Essigester, h. A.; wird durch alkoh. NaOH auf- 
gespalten zu ajCC-Diphenyl-y-lp-chlorphenylj-n-buttersaure, C^H^OjCl, Krystallpulver 
(aus yerd. A.), F. 178—179°. — l,l-DipJienyl-3-p-anisylcyclobutanon-2, Cs3H20O2, 
Konstitution und B. aus p-Methoxystyrol analog I. und II.; F. 77—78°, 1. in Bzl., 
Essigester, Chlf., unl. in A. und PAe. — Vinylathylather, dargestellt durch Kochen 
von Acetal mit P20 5 in Ggw. von reinem synthetischem Chinolin, gibt mit Di
phenylketen das l,l-Diphenyl-3-at}ioxycycloł>utanon-2, CI8H20O2 =  III.; weiB, kry- 
stallinisch (aus PAe.), F. 71—72°, 11. in Bzl., Chlf., Essigester, CS2, wl. in A. und 
PAe. Zerfiillt schon bei schwachem Erhitzen oder langerem Stehen in die Kom- 
ponenten. D ie Aufspaltung durch alkoh. KOH fiihrt zu einer schwer krystallisier- 
baren Saure, F. unscharf 116°. — Verł>. Clt)H i00  =  IV., aus Tetrahydrobenzol ana- 
og I., weiBe N adelchen (aus h. A.), F. 129—130°, 1. in Chlf., Bzl., Aceton, A., CSj, 
h. A. Gibt mit alkoh. NaOH Biphenylcyclohexylessigsaure, Cj0H22O2 => (C6H5V  
(C^jiJC-COjH; Krystallpulyer (aus verd. CHsOH), F. 122°. — Verb. V. oder VI. 
aus Cyclopentadien, weiBe Krystallwarzen (aus PAe.), F. 89 —90°; gibt bei 4 stdg. 
Erhitzen mit Phenylhydrazin auf 125° Diphenylessigsaurephenylhydrazid, F. 108°. 
Durch Kochen mit alkoh. NaOH entsteht die Saure C19H,80 2 =  VII. oder VIII.; 
Krystallpulver (aus verd. CH3OH), F. 125°. — Durch 6-stdg. Schiitteln von V. in 
96°/0ig. A. mit H in Ggw. von Platinmohr erhalt man die Verb. C19U 1S O =  IX. 
(bezw. dereń analog VI. konstituiertes Isomeres); weiBe Nadeln, F. 92°; spaltet sieli 
beim Erhitzen in Diphenylketen und Cyclopenten.

Dimethylfulyen gibt mit Diphenylketen kein krystallisiertes Prod., Hethyl-
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phenylfulyen liefert Verb. C„-3,,.sO, weiBe Krystalle (aus Essigester), F. 168—169°.
— Verb. CS3H i70 2N  aus N-Metbylpyrrol und Diphenylketen; weiBes Krystallpulvcr 
(aus h. Bzl.-A ), sintert bei 190°, F. ca. 200° unter Zera.; 1. in Cblf. und b. Bzl., 
unl. in A. und A. — N-[Diphcnylacetyl]pyrrol, C18H,5ON =  C4H4N • CO • CH(CcH5)2; 
aus Pyrrol und Diphenylketen in PAe.; Krystalle (aus A.), F. 122°. — 1,1,3,3;6,5- 
Hexaplienylcyćlohexandion-{2,4), C42H320 2 =  X ., aus asymm. Diphenylathylen und 
Diphenylketen bei 100° (14 Tage); weiBes Pulver (aus Lg.), F. 180—181°, 1. in 
Chlf., CS2, wl. in A. Gibt beim Kochen mit metbylalkoh. NaOH u,oc,y.y.a,t-IIexa- 
plienyl-S-ketocapronsaure, C42HS40 3 =  (C6H6)3CH• CO • C(C6H3)2 ■ CH2 • C(C6H6)2• COJI; 
Niidelchen (aus viel PAe.), F. 121—123°, 1. in Chlf., A., A., Essigester, Aceton, unl. 
in W. und k. PAe. (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 53. 1092—1105. 12/6. [13/3.] Ziirich, 
Chem. Inst. d. Tecbn. Hochschule.) HOh n .

Hans Eduard P ierz und P ani W eissenbach, Zur Kenntnis der 1-Naphthalin- 
sulfosdure. ci-Naphihalinsulfosaure ist noch nicht genau bescbrieben worden. Bei 
Einw. konz. H2S 0 4 auf Naphthalin entsteht unter allen Umstiinden a- u. [j-Naph- 
thalinsitlfosaure, selbst unter 0° bildet sich mindestens 2s/0 ^9-Saure. — D a rst. 
der « -N a p h th a lin s u lfo s a u r e . In 260 g H2S 04-Monohydrat werden bei 0° 
rasch 128 g pulyerisiertes Naphthalin eingetragen und mit roher a-Saure geimpft. 
Verd. mit 1 —l 1/̂  1 W. Filtrieren am nachsten Tage, Eindampfen im Vakuum bei 
35° auf D. 1,29—1,30. Im Eisschrank krystallisiert das Dihydrat der 1-Naphthalin- 
sulfosaure. Umkrystallisieren aus 20%ig. HC1. S ii ule hen mit spitzen Pyramiden 
u. Mk.; F. 90°. ZerflieBt nicht. Aus der Mutterlauge laBt sich das Trihydrat der 
|3-Saure gewinnen. — Ammoniumsalz der a-Saure: wasserfrei Bliitter. — K-Salz, 
C10H7SO3K +  '/jHoO; Blattchen. — Bleisalz, (CI0H7SO3)2Pb -f- 3HsO, yerliert bei 
85° 2 Mol. IIjO; Bliitter. — Zinksalz, (C10II7SO3)2Zn +  6H 20 .  Blattchen. — Co- 
Salz, (C10H7SO3)2Co +  6HaO, rosa Bliitter; wasserfrei blauviolett und wird an der 
Luft rot. — N i-Salz, (C10IT1SOs),N i GH .fi, griine Bliitter; yerliert bei 185° 
6 Mol. H20  und wird gelb. — Cu-Sals, (CX0H,SO3),Cu +  6H 20 ,  blaue Blatter, 
yerliert bei 180° 6 Mol. H20  und wird orangegelb. — Cd-Salz, (OwH -S()3\C d  
6 S 20, Bliittcben. (Hely. chim. Acta 3. 312—18. 1/5. [24/1.] Ziiricb, Techn. Hoch
schule.) SCHttNFELD.

Hans Eduard P ierz und P an i W eissenbach, iiber die Beduktion der Nitro- 
napTithalinsulfosauren. Nach einer Patentanmeldung yon J. A. G eigy  gelingt es, 
durch elektrolytiscfce Beduktion der entsprechenden Nitronaphtbalinsulfosauren in 
ziemlich starker H2S 0 4 die Naphthylaminsulfosauren-1,6 u. -1,7 zu erhalten. Vff. 
fanden, daB sich die Nitronaphthalintrisulfosaure-1,3,6,8 glatt zur Naphtbylamin- 
trisulfosaure reduzieren liiBt, daB sich dagegen die CLEVEschen Siiuren weder an 
der Kathode aus Pb, Pb-Sn, Pb-Cu, noch durch Kochen mit Eisenpulyer in Ggw. 
Yon FeS04 weiter ais zur Hydroxylaminstufe reduzieren lassen. Nur ganz sehwach 
saure Beduktion, z. B. mit Ferroacetat, gibt ein befriedigendes Resultat. — Nitro- 
naphthalinsulfosaure-1,8 u. -1,5, Nitronaphthalinsulfosdure-1,6 u. -1,7 u. Nitronaph- 
thalintrisulfosdure-1,3,6,8 wurden der Beduktion mit Fe und der elektrolytischen 
Beduktion an Bleikathoden unterworfen. Bei Einw. der 1,5- u. der 1,8-Saure auf 
Eisenspane bildet sich zuerst der Hydrosylaminkorper, der bei langerem Kochen 
in das Amin iibergeht (bei neutraler Bk.). Aus den Cleyesauren entstehen in 
beiden Fiillen nur die Hydroxylamine, dereń Beindarst. nicht gelang. Bei Einw. 
von CHjO und Dimethylanilin auf die Lsg. des Hydrosylaminkorpers bildete sich 
die ScHiFFsche Base SO3H-C10H6-N : CH • CaH4N(CH3)2 (aus der 1 ,6-Saure). — Die 
Nitronaphthalintrisulfosaure-1,3,6,8 liefert bei der Beduktion in mineralsaurer, essig - 
saurer u. neutraler Lsg. mit Fe u. an der Kathode quantitativ die sogen. K oCH sche 
Saure (abgeschieden ais saures Na-Salz). — Dissoziaiionskonstanten: 1,6-Nitronaph- 
ihalinsulfosiiure: /c =  0,10- — 1,7-Saure'. k =  0,13. — 1,5-Saure: k —  0,15. — 1,8-Saure

28*



384 D. Ob g a n is c h e  Ch e m ik . 1920. H I.

k =  0,094.— 1,3,6,8-Nitronaphthalintrisulfosaure: k =  0,055. — a : N  aphthalinsulfo- 
saure: k =  0,18. — fi-Naphthalinsulfosaure-. k =  0,25. (Helv. chim. Acta 3. 305—11. 
1/5. [24/1.] Ziirich, Organ.-chem. Lab. d. Techn. Hochschule.) SchOnfeed.

H enry Edw ard Cox, JEinflu/3 des Ldsungsmittels auf die Geschwindigkeit der Be- 
aktion zwischen gewissen Alkyljodiden und Naphthol-Natrium. (Ygl. Journ. Chem.
Soc. London 113. 666. 821; C. 1919. I. 734. 948). In derHoffnung, eine Beziehung 
zwischen der Konst. eines Losungsmittels u. seiner Wrkg. auf die Geschwindigkeit 
einer besonderen Rk. aufzufinden, wurde die Rk.-Geschwindigkeit zwischen Na-ft- 
naphtholat u. Methyl-, Athyl- u. n-Propyljodid  in n-Lsg. in Methyl-, Athyl-, n- und 
iso-Propyl, w-, iso-, sec.- u. tert.-Butyl-, w-, iso-, sec.- u. tert.-Amyl-, Allyl- u. Benzyl- 
alkohol u. Athylenglykol bei 50,5° gemessen. Die Geschwindigkeit in den n-, iso-, 
sec.- u. tert.-Reihen nimmt mit steigendem Mol.-Gew. standig ab , mit Ausnahme 
des anormałen Verhaltens yon CHaOH, der ein schlechteres Losungsmittel ist ais
A. Fiir Alkohole von einem bestimmten Mol.-Gew. nimmt die Geschwindigkeit in 
folgender Reihe ab: iso-, sec.-, n-, tert.-Alkohol; Bie ist unabhangig vom Alkyl- 
jodid. Die Doppelbindung im Allylalkohol yermindert die Geschwindigkeit. 
Benzylalkohol ist ais Medium giinstiger ais ein Alkohol mit offener Kette vom 
gleichen Mol.-Gew. Die Geschwindigkeit in Athylenglykol ist geringer ais in A. 
Beim yerd. A. liegt das Maximum der Geschwindigkeit bei 80°/o A. Nach alledem 
scheint es, daB ein Losungsmittel an der Rk. teilnimmt, u. seine physikalischen 
Eigenschaften nur einen untergeordneten EinfluB ausiiben. — Das Verhaltnis der 
Aktiyitat von Na-Phenolat u. -Naphtholat ist unabhangig vom Alkyljodid, das Ver- 
haltnis von Naphtholat zu Athylat ist nicht so unabhangig. — Der EinfluB der 
Anfangskonz. geht dahin, daB die Geschwindigkeit groBer wird bei abnehmender 
Anfangskonz. — In CHsOH u. A. unterliegt Na-^-naphtholat sowohl der Alkoho- 
lyse wie der Ionisation.

Die D arst. des Na-fi-Naphtholats wurde yerbessert. Man lost Na in frisch 
dest. absol. A. auf, fiigt die berechnete Menge trockenes ^9-Naphthol hinzu und 
dampft dann im Vakuum zur Trockne. Das Prod. wird in moglichst wenig sd. 
Aceton gelost, die Flasche noch in der Warme yerschlossen u. darauf gleich ab- 
gekiihlt. Die abgeschiedenen kleiuen Blattchen(C,0H7ONa, CsH0O) werden B c h l ie S -  

lich im H,-Strom bei 150° getrocknet. (Journ. Chem. Soc. London 117. 493—510. 
Mai. [2/3.] Newport, Mon. 69 Dock Street.) S o n n .

Hans Eduard E ierz, TTbcr die Einwirkung von wasserigem A tzn a tro n  auf die 
cc-Naphthylaminomonosulfosduren. Vf. bat die Naphtliylaminsulfosauren 1,4-, 1,5-,
1,6-, 1,7-, 1,8-, ferner u- u . fi-Naphthalinsulfosaure der Alkalisckmelze unterw orfen . 
Die freie Naphthylaminsulfosaure wurde mit Natronlauge in Rotierautoklaven mit 
direkter Flamme erhitzt. Aufarbeitung: Zuerst wurde dasNa-Salz der u n yeranderten  
Sulfosaure abfiltriert. Das Naphthylamin wurde mit A. estrahiert, mit C 03 gesiittigt 
und Amidonaphthol oder Naphthol ausgezogen, worauf das D io sy n a p h th a l in  uut 
HC1 gefallt wurde. Die Lsg. enthielt Naphtholsulfosśiure und w«nig Dioxynaph- 
thalin, das mit A. entfemt wurde, worauf das Naphthalinderiyat mit Nitrit -f- HC1, 
bezw. durch Kuppeln mit Phenyldiazoniumchlorid bestimint wurden. Die erhaltenen 
Werte sind in den Dissertationen von G. S c h u d e l  (Ziirich 1919) und RaOUŁ V. 
M u k a l t  (1919) beschrieben. In keinem Falle yerlief die Rk. quantitativ. (Die 
Daten sind im Original in Kuryentafeln aufgezeichnet.) N aphthylam insulfosaure-1,4 
gibt bis zu 59% a-Naphthol, bis zu 54% NEViLE-W lN TH EEsche Saure (Naphthol* 
sulfosaure-1,4), welche mit der Zeit in a-Naphthol und Harze yerwandelt wird, 
Spuren v o n  Diozynaphthalin-1,4, kein Naphthylamin. — N a p h th y la m in su lfo sa u re - lfi  
gibt a is  Hauptprodukt Dioxynaphthalin, bis 32,5% N a p h th y la m in  , N aphtholsulfo- 
saure-1,8, welche durch yerd. Alkali nur spurenweise in Dioxynaphthaiin yerw andelt 
wird; Spuren von Amidonaphthol-1,8, das durch yerd. NaOH yerharzt wird, durch
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schm. Kali bei 230° dagegen in l , 8-Dioxynaphthalin yerwandelt wird. — Naphthyl- 
amirtsulfosaure-1,5 gibt bis zu 60,7°/0 Dioxyńaph{halin-l,6, bis 52.4°/0 Amidonaph- 
thol-1,5, bis 7,8% Napłithylamin, sehr wenig Naphtholsulfosdurc-1,5. — Naphthyl- 
ąmitisulfosdure-1,6 gab mit 20°/0ig. oder 50°/oig. NaOH und 260° Naphtholsulfo- 
saure-1,5 (?) (Hauptprod.), wenig a-Napłithylamin, Dioxynaphthalin-l,6, Spuren yon 
1,6-Amidonaphthol. — Naphthylaminsulfosaure-1,7 gab Naphtholsulfosaure-1,7 (?), 
Amidonaphthol-1,7, DioxynapTitTialin-l,7. — Bei der Bebandlung von a- u. ^-Naph- 
thalinsulfosiiuren mit schm. NaOH wird eine gewieee Menge Naphthalin gebildet. 
(Hely. cbim. Acta 3. 318—29. 1/5. [24/1 ] Zurich, Chem. Lab. d. Techn. Hoch- 
schule.) S c h O n f e ld .

A. B istrzyck i und S. Zen-E.uffinen, Uber Abkómmlinge von a-Arylphthaliden 
und ihre Uberfuhrung in Antfrracenderwate. (Ygl. B is tb z y c k i ,  d e  S c h e p p e r ,  B er. 
Dtseh. Chem. Ges. 31. 2791; C. 99. I. 32.) S-fó-Methyl-^-OKyphenyl-phthalid oder 
a-(o-Kresolyl-)ph{halid =  I., erhalten durch Versetzen von 4,5 g Phthalaldehydsśiure 
und 4,3 g o-Kresol mit 20 g HsS 0 4 (1,65); Prismen aus A.; F. 164,5—165,5°. — 
Benzoylverb., C^H^O^ B. nach E e v e r d i n  (Helv. chim. Acta 2. 729; C. 1920. I. 
880) Prismrn; F. 123—124°; 11. in h. A., Bzl., Eg. — 3-(3'-Methyl-4'-incthoxyphenyl-) 
plithalid, C16H140,,, B. analog mit o-Kresolmethylather; Prismen aus Eg.; F. 124,5 
bis 125,5°; 11. in h. Eg., weniger in Bzl.; wl. in A. Bleibt beim Kochen mit Zn -f- 
NaOH unyeriindert. — 3-[3'-Methyl-4'-athoxyphenyl-)phthalid, Ci,H,60 8) B. durch 
Erhitzen von 1,2 g o-KresolyJphthalid mit 2,7 g Athyljodid, 1,25 g KOH u. 10 ccm 
A. auf 100°. Krystalle aus wss. A.; F. 96,5—97,5°; 11. in h. Solyenzien. Unl. in 
wss. KOH. — 3-{3-Methyl-4'-0xy-5'-br0mplienyl-)pMhalid, C15Hn 0 8Br, durch Bro- 
mieren des o-Kresolylphthalids in Eg. bei 50—60°. Prismen aus h. A. (zwl.); 
P. 185—186°; 11. in Aceton und verd. KOH. — Acetylvcrb., CI7Hls0 4Br. Prismen 
aus A.; F. 131—132°. — 3-(3'-Methyl-4'-oxy-5'-riitroph(nyl-)phthalid =» II., aua 
o-Kresolylphthalid in Eg. mit HNO, (1,45). Gelbliche Krystalle aus A. (wl.). L. in 
Methylalkohol. F. 182° unter Zers. — 3'-Methyl-4'-oxydiphenylmethan-2-carbonsaure, 
HOOC • C6H4 • CEL, • C,jH3(CHjXOH), durch Erwarmen von o-Kresolylphthalid mit NaOH 
und Zinkstaub. Krystalle aus wss. A ., bezw. Essigsaure; F. 215—216°; 11. in A. 
und Lg.; zll. in A.; swl. in Bzl. — Silbersalz, C16H18OaAg. L. in W. — 3-Methyl- 
2-oxy-9-cmthron =  III. B. aus der 3'-Methyl-4'-oxydiphenylmethan-2-carbonsaure 
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mit konz. H ,S 04. Prismen aus wss. Pyridin und aus Eg. (swl.). F. 276—277° 
unter Zers.; swl. in A., Aceton, Chlf., Xylol. — Das 2 -Oxyanthranol von B is tb z y c k i  
und Y s s e l  d e  S c h e p p e r  (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 31. 2792; C. 99. I. 32) ist ais 
2-Oxy-9-anthron (IV.) zu fonnulieren. — 3-Methyl-2,9-diacetoxyanthracen, C,„H,60 4, 
entsteht beim Kochen der Verb. III. mit Aeetanhydrid und Na-Acetat; Blattchen 
aus Eg.; F. 171—172°; 11. in h. Chlf., zll. in h. Bzl. und Eg., maBig in CHsOH, 
swl. in A. Die Lsg. in Eg. fluoresciert blau. — 3-Methyl-2-acetoxyanthrachin<m, 
Ci,HlsO<, aus yorst. Verb. mit Cr08 und Eg. Nadeln aus Eg.; F. 177°; zll. in h. 
Bzl. und Eg.; swl. in A.; 1. in konz. HsS 04 mit roter Farbę. Liefert beim Kochen
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mit alkoh. KOH Methyloxyanthraćhinon; orange Blattchen aus A.; F. 298,5°. — 
3 (3 ’-Met]wxy-4'-oxyplitnyl-)phthalid oder ci-(Guajacolyl-)phthalid =  V ., B. analog 
der Kondensation mit o-Kresol aus Phthalaldehydsaure und Guajacol. Krystalle 
aus Eg. -f- W.: 11. in h. A., Bzl., Eg.; swl. in CC14; F.-110.5—112,5°. — Acetyl- 
verł>., C17H140 6; Krystalle aus Bzl. -(- Lg.; F. 142—143°. — 4'-Oxy-3'-rnetlioxy- 
diphenylmethan-2-carl><msaure, HOOC • C6H4 • CHj ■ CeH8(0  GH,y)OH4' ; B. dureli Re
duktion des Phthalids mit Zn NaOII. Krystalle aus was. A.; F. 150—151°; 11. 
in k. Aceton, h. A.; zll. in A.; wl. in h. Bzl.; swl. in h. W . — Ag-Salz. C16H130 4Ag; 
amorph. Liefert nach UbergieBen mit konz. H2SO., 2-Oxy-3-methoxy-9-anthron, 
C16H130 3; Nadeln aus Eg.; zll. in h. Eg.; swl. in Xylol, noch weniger in A.;
F. 211—213°; braunrot 1. in verd. KOH, auf Zusatz von Essigsiiure fallen yiolette 
Floeken aus. — 2)9-Diacetoxy-3-mcthoxyanthracen, C1(1H1()0 6, dureh Aeetylieren des 
Oxymethoxyanthrons. Prismen aus Eg.; F. 158,5—160,5°; zll. in sd. Bzl.; wl. in
A.; swl. in A. und CC14. Oxydation mit Eg. +  Cr03 fiihrt zu 2-Acctoxy-3-mcth- 
oxyanthraćhinon, C17Hls0 6. Gelbliche Nadeln aus Eg.; F. 200,5—201,5°; swl. in 
sd. A.; zll. in sd. Eg. und Bzl.; braunrot 1. in konz. H3S 0 4. D ie Entacetylierung 
der Yerb. fiihrt zu Hystazarinmonomethylather ; dieser Ather kann auch dureh Er- 
hitzen von Dimethoxybenzoylbenzoesaure mit konz. H2S 04 aaf 110—115° dargestellt 
werden. F. 234—235°. — 3 (3', 4'-Dimethoxyphenyl-)pMhalid oder u-(Veratrolyl-) 
phthalid, B. analog aus Phthalaldehydsaure und Yeratrol mit H2S 04. Krystalle 
aus Eg.; F. 144—145°; zll. in sd. Bzl.; swl. in CC14. Lsg. in k. H2S 04 gelb, nach 
Erhitzen griin, beim Erkalten yiolett. Beim Kochen mit A. und KOH wird der 
Lactonring aufgespalten unter B. des K-Salzes KOOC • C6H4 • CH(OH) • C6H3(OCH3)s; 
wird jetzt in der Hitze mit KMn04 oxydiert, so bildet sich 1(3',4'-Dimethoxył>enzoyl-)
2-lenzoesaure, HOOC(2)-CaH4*CO(1)-C6H3(OCH,)2; Krystalle aus A.; F. 231—232°. — 
Die Reduktion des Veratrolylphthalids mit NaOH -f- Zinkstaub ergibt nur wenig 
Dimethoxydiphenylmethancarł)onsaure. — 3-(Nitro-{3-oxynaphthyl-)phtlialid =  VI.,
B. dureh Nitrieren des |S-Oxynaphthylphthalids. Gelbliche Blattchen aus Eg.; 
zers. sich bei 130,5°; 11. in h. Bzl.; zll. in h. Eg.; wl. in A. — 3  (3'-Methyl-4'-oxy- 
p7ienyl-)mekonin oder ci-(o-Kresolyl-)mckonin =  VII., dureh Kondensation yón o-Kresol 
mit Opiansaure mittels 73°/0iger H3S 04. Krystalle aus A.; F. 181°; wl. in Bzl.;( ll. 
in sd. A. und Eg. Lsg. in konz. H2S 04 orange. — 3-(3'-Methyl-4'-inethoxyphenyl-) 
mekonin, C18H180 5, B. dureh Erhitzen von o-Kresolylmekonin mit KOH, CH3OH u. 
CHaJ im SchlieBrohr, bezw. dureh Kondensation von Opiansiiure mit Methyl-o- 
tolylather mittels HaS 04. Stabchen aus wss. Aceton; F. 117,5—119°; zll. in h. A. 
und Bzl. Lsg. in konz. HsS 04 orange, in der Hitze yiolett. Geht beim Erhitzen 
mit KOH teilweise in die Saure (CH3O,l1C()H2(COOH)CH(OH)C0H3(CH5)(OCH3) iiber. 
Die Reduktion dieses Lactons, bezw. des o-Kresolylmekonins gelang nicht. —
3-{3'-Methoxy-4'oxypTimyl-)mekonin oder a-(Guajacólyl-)mekonin, Cn H180 6, B. analog.
Blattchen aus A.; F. 164—166°; 11. in h. Eg.; zll. in A.; zwl. in Bzl. Lsg. in 
konz. HjS04 orange, in der Hitze blau. — 3-(3',4'-Dimethoxyphe>iyl-)me1conin oder 
a-(Veratrolyl-)mekonin, C18H180 0, aus Opiansaure und Veratrol; Krystalle aus Eg.;
F. 120,5—121,5°; 11. in h. Solvenzien, auBer Lg. u. PAe. Lsg. in H2S 04 braunrot. 
Die Oxydation mit Cr03 +  Eg. fiihrt zu einer tetramethoxyliertm Benzoyl-2-benzoe- 
saure, F. 193°. — 3-(Orcyl-)meJconin, C17H160 6. Blattchen aus wss. A.; F. 223—225°: 
zll. in sd. Eg.; swl. in Bzl. Orange 1. in konz. H2S04 und verd. Lauge. — 3-(4'- 
Dimethylaminophenyl-)mekonin, CI8HIQ0 4N, B. dureh Erhitzen von 2,1 g Opiansaure 
mit 1,6 g Dimethylanilin und 3 g wasserfreier Oxalsaure auf 120°. Blattchen aus 
A.; F. 132,5—134,5°; 11. in k. Chlf., h. Bzl. und Eg.; zwl. in CH8OH. — Sydro- 
chlorid, Nadeln. (Hely. chim. Acta 3. 369—91. 1/5. [23/3.] Freiburg-Schweiz, Chem- 
Lab. d. Univ.) S c h ó n f e ld .

E dw ard C. F ran klin , Metdllsalze von Pyrról, Indol und Carbazol. (Proc.
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National Acad. Sc. Washington 5. 580—82. Dez. [20/10.] 1919. Leland Stantord-

E.-E. B laise, EinwirTcmg von Hydrazin auf acyćlisćhe 1,4-Diketonc. Vf. erhielt 
aus Acetonylaceton und N2H4 in salzsaurer Lsg. die schon von G ray  (Journ. 
Chem. Soc. London 79. 6S2; C. 1901. II. 188) und S m i th  u. Mc Coy (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 35. 2169; C. 1902. II. 261) ais fi. (nach G r a y  ist die Verb. krystalli-

Tetrahydropyridazin: Diathyltetrahydropyridazin (I.), Kp.16 100°. Schwachę, nicht 
titrierbare Base. Monobenzoylderiyat, Kp.16 210°. — Diathylpyridazin  (II.), Kp.16 
121—122°. Sehr schwache Base, in W. yfel leichter 1. ais die Yorhergehende Verb. 
Reagiert nicht mit Benzoylchlorid und Phenylisocyanat. Chloroplatinat, F. bei 
langsamem Erhitzen 180—182°. Pikrat, F. 10S—109°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
170. 1324-26 . [31/5.*].) R i c h t e r .

Constantin K olio, Vber die Oxydation des Morphins. Die beim Sterilisieren 
von Morphinhydroehloridlsgg. auftretende Dunkelfarbung riihrt yon einer Oxydation 
des Morphins zu Pseudomorphin u. Morphinoxyd ber. Bei ca. %-stund. Erhitzen 
im geschlossenen Quarzrohr wird bei 70° 1 % , bei 12}° 3,8°/0 des Morphins oxy- 
diert; das Oxydationsprod. besteht zu 9 0 %  atta Pseudomorphin. Die braunen Lsgg. 
enthalten Methylamin. Man kann annehmen, daB unter den Bedingungen der 
Sterilisation das Salz in Siiure und Base gespalten wird, und die nicht mehr ueu- 
tralisierte Gruppe — N • CET, ais Katalysator fur kurze Zeit in freiem Zustande 
eiistieren kann. Sie reagiert dann mit W. unter B. von CHa*NH3 und H.,02, das 
die Oxydation bewirkt. So erkliirt es sich, daB Zusatz einer Spur HOl die Oxy- 
dation zu yerhindem yermag. Analog yerhalten sich Dionin und Kodein. (Bulet. 
Societ. de Chim. diu Rom&nica 1. 3—9. Jauuar-April. [7/5.] 1919. Bukarest, Lab. 
f. analyt. Ch. d. Uniy.) RICHTER.

in den Gentianaarten. Bericht iiber das gleichzeitige V. von Gentianose und 
Saccharose in frischen Wurzeln von Gentiana lutea L ., Gentiana asclepiadea L., 
Centiana puuetata L., Gentiana cruciata L, Gentiana purpurea L (vgl. C. r. soc. de 
biologie 83. 24 ; C. 1920. I. 470.) (Journ. Pharm. et Chim. [7] 21. 3 0 6 —11. 16/4.) Bo.

W ilson  H. Low, Sojabohnenol. Vf. hat filtriertes Sojabohnenol in iiblicher 
Weise untersucht und dabei gefunden: Gesamtfettsśiuren 9 4 ,966% , Unyerseifbares 
1»16%, Glycerin 10 ,37% , Jodzahl des Ols 137,49— 138,45, Jodzahl der reinen Fett- 
sauren 132,83. Mol.-Gew. der Gesamtfettsaure 283,18, desgleichen der reinen Fett- 
Bauren 279,30. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 572— 73. Juni 1920. [18/12. 1919.] 
Omaha, Nebraska. C u d a h y  Packing Co.) G rim m e.

Em. Bonrąuelot und H. H erissey , Anicesenheit von Glucosiden, die durch 
Sydrolyse m it Emulsin Cumarin liefcm , in Melilotus und Asperula odorata. (Vgl. 
auch G u ż r e s  u . G o r is , C. r. d. l’Acad. dea sciences 170. 1067 ; C. 1920. III. 199.) 
Die Verss. erstrekten sich auf Melilotus officinalis Willd., Mel. aryensis Wallr., 
Mel. leucantha Koch und Asperula odorata L. Wurden die grunen Teile kurze 
Zeit nach der Ernte durch Behandlung mit sd. W. sterilisiert, so lieBen sich in 
den wss. Extrakten nennenswertc Mengen Cumarin nicht nachweisen. Durch

Uniy. Chem. Abt. — C. 1920. III. 249.) R ic h t e r .

nisch. Der Ref.) beschriebene Yerbindung 
Krystalle aus PAe. F. 52—53°; 

K p t0 155 — 156°. — s. Dipropionylathan 
liefert mit N2H4 in essigsaurer Lsg. zu 
gleichen Mengen ein Pyridazin und ein

E. B io ch em ie .
I. Pfłanzenchemie.

Marc B ridel, Ubcr die gleichzeitige Anwesenheit der Gentianose und Saccharose
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Kochen der FI. mit HsS0 4 oder Zusatz eines aus friaehen Pflanzenteilen bereiteten 
Fermentpulyera wurde dagegen sofort Cumarin in Freiheit geaetzt. Emulsin be- 
wirkt eine Anderung der Drehungsrichtung nach rechts und eine Zunahme dea 
Reduktionsyermogens. Die untersuchten Pflanzen enthaltcn daher ein oder mehrere 
durch Emulsin unter B. yon Cumarin und d-Glucoae spallbare Glucoside. Ob die- 
selben nur aua diesen Beatandteilen aufgebaut sind, bleibt einstweilen noch unge- 
wiB. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 170. 1545— 50. [28/6.*].) Richter.

Jok ich i Takam ine jr. und K okich i OsMma, Die Eigenschaften eines speziell 
prdparierłcn enzymatischen Extraktes, Poły zimę, ein Vergleićh seines Starlceverflussi- 
gungsvermogens mit Malzdiasta.se. Polyzime ist ein wss. Extrakt diaatatiacher En- 
zyme aus speziell priiparierten Kulturen deaPilzea Aspergillus Oryzae aufWeizen- 
kleie enthaltenden Kulturmedien mit folgenden Eigenschaften: D. 1,03—1,06, Starke- 
y e r f l u s s i g u D g a y e r m o g e n  nach W oh lgem uth  D.«°so Win. =  3,000, D .4024 stdn. =115,000, 
Starkeyerzuckerungsyermogen nach L in tn e e  =  43 bei 21°, bezw. 150 bei 50°. — 
Chem. Zus. in °/0. W. 87,5, Trockensubatauz 12,5, Asche 1,5, Sauregehalt gegen 
Bosolaaure: 10 ccm =■ 5 ccm Siiure, Gesamt-N 0,5, Protein fallbar nach
Stutzer 0,2, reduzierender Zucker ais d-Glucose 2°/0, Aminosauren ais Glykokoll 
(nach der Formaldehydmetbode) 1,5, Deitrin 1,3. Die diastatische Kraft tritt erst 
bei Temp. iiber 40° in Wrkg., Wirkungsoptimum bei 50° in 30 Min. bis 2 Stdu., 
bei 40° in 24 Stdn., in neutraler oder sehr sch wach saurer Lsg. Polyzime wirkt 3 
bis 5 mai so stark ais gewohnlicher Malzextrakt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 
1261—65. Juni. [24/3.] Clifton, N. J.) Grimme.

John L ion el Sim onsen, Notiz iiber die Bestandteile von Morinda citrifolia. 
(Vgl. Journ. Chem. Soc. London 113. 766; C. 1919. I. 855.) Aus dem Euckatand 
nach der Estraktion von Morindiu lieBen sich nur 2 Substanzen isolieren, namlich 
Jiubiadinmonomethylather u. Alizarin-a-n<tthylather. Der Rubiadimnonomcthylćithcr 
war identisch mit der Yerb., die, B a r r o w c lif f  u. T u tin  aus Morinda longiflora 
isoliert haben (Journ. Chem. Soc. London 91. 1907; C. 1908. I. 397); er hat jedoch 
nicht die von diesen Forschem angegebene Konstilution, sondem entspricht der 
Formel I. oder II.

E s p e r im e n te l le s .  D ie tiefrote, wss. Lsg. dea Ba-Salzes (ygl. Perkin und 
Hummel, Journ. Chem. Soc. London 65. 858; C. 94. II. 847) mit yerd. HC1 ange-

0 0  CH CO CH sśiuert, der Nd. nach demTrock-
OGH nen - -̂ther extrahiert. Die 

| I. j | | j II. | J I s beim Einengen sich abschei-
dende gelbe M., sowie die aua 

CO 0GH3 CO OH dem halbfesten Riickstand durch
Herauslosen mit wenig CH4OH gewonnene feste, gelbe Substanz durch Krystalli-
sation aus A. und schlieBlich aus Eg. gereinigt: Ihibiadinmonomethylather, F. 291°, 
Acełat, F. 174°. Der A. wurde durch Erhitzen mit konz. HC1 im Bohr (140—150°) 
in Eubiadin  iibergefuhrt, F. 290°. Der rote, harzige Riickstand des zur Trockene 
yerdampften CHsOH-Filtrats wurde analysiert; das Robprod. lieB sich nach dem 
Entfernen des Essigsiiureanhydrids durch Befeuchten mit A. reinigen. Durch Kry- 
stallisation aus A. und schlieBlich aus Essigester gelbe Nadeln des Acetylalizarin- 
cc-methylathers, F. 209—210“. Durch Hydrolyae den freien Ather, F. 177—178°. 
(Journ. Chem. Soc. London 117. 561—64. Mai. [8/4.] Dehra Dun, Indien, Forest 
Research Inatitute and College.) SoNN.

2. Pfianzenphysiologie; Bakteriologio.
E. de W ild em an , Die Samen von Sevea und die Bedingmgen zu ihrer 

Keimumg. (Vgl. Caoutschouc e t Guttapercha 17. 10175; C. 192 0 .1. 483.) M annliche 
und weibliche Bliiten yerteilen sich nach S p rech er u. Maas n a c h  beatimmtea
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Regeln in den Inflorescenzen. Die Bestaubung geschieht nicbt durch den Wind, 
sondern durch Insekten. Nur 3% der weiblichen Bliiten kommen zur Fruktifikation. 
Die Selektion der Samen ist auBerordeutlieh achwierig und wird daher nur selten 
der ungesehlechtliclien Vermehrung yorgezogen. Die Samen der yerschiedenen 
Baume und auch dea gleichen Baumes sind in Farbę und GroBe wesentlich yer- 
schieden. Nur die Zeichnung iat meist deutlich die gleiche. Die Keimunga- 
bedingungen hiingen ab yon ihrem Ursprung, ihrer Reife, ihrer Austrocknung, der 
Temp. und dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft bei der Keimung. Normale Samen 
keimen in 10 Tagen. Yf. gibt weiter Ricbtlinien zur Behandlung der jungen Keime. 
(Caoutchouc et Guttapereha 17. 10429—31. 15/7.) F o n r o b e r t .

L. M aąuenne und E. Dem oussy, Fali einer gunstigen Wirkwng von Kupfer 
auf das Waclistum. (Ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 937.170. 420; O. 1920.
1. 483. 897.) Das Wachstum yon jungen Keimpflanzen yon Piaum arvense und yon
Weizen, die aich in einer Lsg. von 1,687 g krystallisiert. Ca(NOs)s , 0,2 g KH2P 0 4 
und 0,04 g krystalliert. F eS 04 im Liter W. befanden, wurde durch Zusatz yon 
0,2 mg wasserfreiem CuS04 auBerordentlich befordert. Keimpflanzen von Lattich 
wuchsen in einer Lsg. yon 1,216 g Ca(NOa)2, 0,2 g CaS04, 0,2 g, K H ,P04, 0,044 g 
NaCl, 0,09 g MgS04 und 0,02 g F eS04 im Liter W. erat nach Zusatz yon 0,02 mg 
CuS04. Der giinstige EinfluB erstreckt sich besonders auf das Wurzelwachstum, 
weniger auf daa Stengelwachatum. Cu wirkt daher anscheinend in gewissen Lsgg. 
antitoxisch, von Ca inaofem yerscbieden, ais dieses unter allen Umstanden und 
stets in der gleichen Weise wirkt, wahrend Cu allein oder nur in Ggw. von Ca 
sich ala indifferent oder tosisch erweist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 1542 
bis 1545. [28/6.*].) R i c h t e r .

Benjam in H oore und T. Arthur W ebster, Studien uber Pholosynthcse bei 
Frischtcasseralgcn. — 1■ Die Bindung von Kohlenstoff und Stickstoff gemeinsam aus 
der Atmosphare zur Bildung organischcr Gcwćbe bei den grilnen Pflanzenzellen. —
2. Erndhrung und Wachitum hervorgerufen durch stark verdunnte Gase einfacher
organischej- Yerbindungen, wie Formaldehyd und Methylalkohol. — 3. Erndhrung 
und Wachstum mittels starkcr Yerdunmmgen von Kóhlensaure und Oxyden des 
Stickstoffs ohne Luftzutritt. Die lebenden Urorganismen miissen gleich den an- 
organiachen kolloidalen Syatemen, ihren YorliŁufern, die Fahigkeit besessen haben, 
C u. N zu binden, und unter Aufnahme von Energie, dereń Quelle das Sonnenlicht 
war, zu reduzierten organischen Verbb. aufzubauen. Die Bakterien und auch die 
ultramikroskopischcn filtrierbaren Organismen sind schon hóher organisierte Prodd., 
und ihre Zellen benutzen Licht liingerer Wellenliingen. Die den anorganischen 
kolloidalen Lsgg. naheatehendsten Zellen aind die griinen Pflanzenzellen; sie 
konnen nur kurzwelliges Licht yerwerten, — Formaldehyd und Methylalkohol aind 
fiir diese Zellen sehr giftig, aber in genugend atarker Verd. konnen sie ais einzige 
C-Quelle bei Abweaenheit von C03 yeTwandt werden. Bei Fehlen aller anderer 
N-Quellen kann die einzellige Algę d en  e lem eta re n  N der L u ft b in d en ,  
w achsen  u nd  E iw e iB k o rp er  b ild en . Die Wachstumsgeschwindigkeit wird 
allerdings durch Zusatz von Nitriten oder Oxyden des N, wie aolche besonders im 
Fruhjahr und Sommer sich gasformig auch in der reinen Landluft finden, wesent- 
lich gesteigert. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 91. 201—15. 12/5. [30/1.] 
Medical Eesearch Committee, Depart. f. angewandte Pbysiol.) A r o n .

E. Czapiewski, Uber neue Serumnahrbodcn. Vf. hiat unabhangig yon K l e i n  
(vgl. Dtsch. med. Wchschr. 46. 297; C. 1920. Ł 713) ahnliche Versa. wie dieaer 
angeatellt und empfiehlt folgendes Verf.: 300 ccm Hammelblutserum werden mit 
30 ccm N-Kalilauge yersetzt. Von dem nach Sterilisation aufgetretenen geringen 
Bodensatz wird die iiberatehende klare Fl. abgegossen und zu je 2, 5 u. 10 ccm 
in sterile Rohrchen abgefiillt und diese abgeschmolzen. Die Rohrchen konnen
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dann im Dampf (B mai je 15 Min.) oder im Autoklaven sterilisiert werden. (Dtseh. 
med. Wchschr. 46. 828—29. 22/7. Coln.) B o b iń s k i .

Ludwig1 B itter, Tropon ais brauchbarer Ersatz von Pepton zur Bereitung von 
Bakteriennahrboden. Au Stelle des zurzeit fehlenden Peptons kann Tropon (Eisen- 
und Malztropon), und zwar in der doppelten Menge, angewendet werden. (Dtsch. 
med. Wclischr. 46. 830. 22/7. K iel, Hygien. Inst. d. Univ.) B o b iń s k i .

P au l Courmont und A. R ochaix, Einwirkung der Mikrobenflora der nacli dem 
Yerfaliren des „aktiviertcn Sehlammes“ gercinigten Abwdsser auf die Kohlenhydrate. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des seieuces 170. 75; C. 1920. II. 757.) Es wurde das Ver- 
halton Ycrachicdener Milcrobenarten gegen mehrwertige Alkohole, Xylose, Hexo3en, 
Hexobiosen und andere Kohlenhydrate untersucht und ein mit der Art weeliseln- 
des Garuugsyermogen beobachtet. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 170. 1134—35. 
10/5. [19/4.*].) R i c h t e r .

A. Goris, Uber die chemische Zusammensetzung des Tuberkelbacillus. Extrahiert 
man trockene Tuberkelbacillen mit sd. Chlf., so scheidet sich aus der Lsg. beim 
Abdampfen des Chlf. eine gelatinose M. aus, die durch Umfiillen aus Chlf. mittels
A. von Fetten befreit wurde, und dann eine liornartige M. darstellt. Aus 1500 g 
Bacillen wurdeu 7 g der Hyalinol genannten Substanz gewonnen. Sie enthalt 
55,50% C, 7,15°/o H, 37,35% O. Erweicht bei 175°. Unl. iu W., A., A., PAe., 
k. Bzl. und k. Xylol, 11. in Chlf., namentlich in der W arme; beim freiwilligen Yer- 
dunsten dieser Lsgg. erhalt man es in Form yon kollodiumartigen Hautchen. Beim 
Kochen mit NaOH entstehen Crotonsaure u Isocrotonsaure. (C. r. d. l ’Acad. des 
sciences 170. 1525—27. 21/6. [14/6.*].) R i c h t e r .

Bruno L an ge, Uber einige den Tuberkelbacillen verwandte saarefeste Sapro- 
phyten. Die iu den Blasinstrumenten yorkommenden saurefesten Bakterien, sogen. 
Trompetenbacillen, sind weitverbreitetc Saprophyten, die wahrscheinlich bei der 
Reinigung aus dem Leitungsw. in die Iustrumente gelangen. Morphologisch und 
kulturell sind sie yon den saurefesten W.- und Erdbakterien, den FKiEDMANNschen 
Schildkrotenbacillen und einer Blindsehleichentuberkelbacillenkultur nicht ver- 
schieden. Eine Yermehrung der Trompeten- oder Schildkrotenbacillen im Warm- 
bluterorganismus findet nicht statt. Bei der Yerimpfung auf Kaltbliiter zeigten sie 
nur eine schwache Pathogenitat. Bei Immunisierungsyerss. wurde mit Trompeten- 
hacillen mindestens derselbe Impfschutz wie mit Schildkroten- und Blindschleichen- 
bacillen erzielt. (Dtsch. med. Wcbschr. 46. 763—64. 8/7. Berlin, Hygien. Inst. d.
U n iv .) B o b iń s k i.

F e l is  E. R, Loewenhardt, Bakteriologische Befxw.de bei Influenza. Bei Grippe- 
kranken wurden die Influenzabacillen in 187 Fiillen =  65,62°/0 nachgewiesen. An 
der atiologischen Bedeutung der Influenzabacillen fiir die pandemische Grippe ist 
festzuhalten. (Dtseh. med. Wchschr. 46. 794—95. 15/7. Breslau, Hygien. Inst. d.
Uniy., Abt. Stadt. Unters.-Amt.) B o b iń sk i.

E. Seligm ann und Georg W olff, Influenzabacillen und Influenza Der 
P fE lF F E R sch e  Influenzabacillus kann nicht der Erreger der pandemischen Influenza 
sein. Er ist ein hiiufiger Begleiter des Influenzayirus, kommt hier aber auch nicht 
haufiger vor ais bei Masern und Keuchhusten. Seine Rolle ahnelt der der Strepto- 
kokken beim Scharlach oder der Schweinepestbacillen bei der Schweinepest. F3r 
derartige Begleitbakterien wird die Bezeichnung Nosakolutlibakterien yorgeschlagen- 
(Beri. klin. Wchschr. 57. 677—79. 19/7'.; 709—12. 26/7. Berlin, M edizinalam t der 
Stadt.) B o b iń sk i.

4. Tierphysiologie.
Torsten Thunherg, Zur Kenntnis des intermediaren Stofficechsels und der da- 

bei wirksamen Enzyme. Zerschnittene Frosclimuskulatur eines eben getoteten
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Frosches, mit W. extrahiert, yerliert das Vermogen, im 0 2-freien Medium Methylen- 
blau zu entfiirben; dies Vermogen kann jedoch wieder hergestellt werden durch 
Zusatz beatimmter Stoffe, weil durch Vermittlung eines Enzyms 2 H-Atome unter
B. der Leukoverb. des Methylenblaues dem zugesetzten Stoffe entzogen werden. 
Fiir diejenigen Stoffe, welche da9 Entfarbungsvermogen aktivieren, besitzen die 
Zellen spezifisch einge3tellte Enzyine, und diese Stoffe reprasentieren deshalb wahr- 
scheinlich Zwischenglieder, welche die primaren einfachen Nahrungsstoffe der 
Zellen auf ihrem W ege zu den letzten Endprodd. passieren. Nach Auffassung des 
Vfs. passieren die einfachen Stoffe, wie Traubenzucker, Fette, Aminosiiuren, eine 
ganze Reihe von Zwischeustnfen durch indirekte Oxydation durch „Dehydrogeni- 
sierung‘[. Die neu entdeckten Enzyme yermittelu ais „Hydroge.ntransporta$tnl< 
diesen Transport des H2, welcher, dem Nalu-ungsstoff entzogen, entweder mit Oa 
kombiniert wird oder zur Hydrierung anderer Stoffe yerwendet wird. Nach dieser 
Auffassung sind alle Nahrungsstoffe, so wechselnd sic sind, im Grunde „TFasser- 
stoffdonatoren“. Der H2 ist der gemeinsame Brennstoff aller Zellen; das Stell- 
yertreten der yerschiedenen Nahrungsstoffe fiir einander wird hierdurch unter einen 
gemeinsamen Gesiehtswinkel gebracht.

Auf das yerlorene Entfiirbungsyermogen w ir k e n  k r iif t ig  r e a k t iy ie r e n d :  
Ameisen-, Essig-, Butter-, Capron-, Bernstein-, Fumar-, Malein-, Tartron-, 1-Apfel-,
i-Apfel, i-Wein-, Trauben-, Mesowein-, 1 «-Oxyglutar-, Citronen-, Milch-, a -Oxy- 
butter-, 3̂-Oxybutter-, Pyrotrauben-, Glutaminsaure, Alanin. Dagegen erwiesen 
sich ais u n w irk sam : Propion-, Isobutter-, Isoyaleriau-, Croton-, Allylessig-, Oxal-, 
Malon-, Glykol-, Oxyisobutter-, Methylbernstein-, Glutar-, Adipinsiiure und eine 
Reihe anderer gesiittigter und ungesattigter Dicarbonsiiuren, ferner Glykokoll, 
Leucin, Phenylalanin u. a. Aminosauren, Kreatin, Kreatinin, Guanidinhydrochlorid, 
Taurin, Harnstoff, Glucosamin.

Durch rasche und starkę Abkuhlung, sowie Einw. hoherer Tempp. gelingt es, 
die hesonderen Enzyme aus der Enzym-(Muskel)masse zu differenzieren. Die auf 
die yerschiedenen angefiihrten Siiuren wirkendcn Enzyme zeigen eine ungleiche 
Resistenz gegen Temperatureinww., eine ausgepragte „Kryolałiilitat“. (Skand. 
Arch. f. Physiol. 4 0 .  1—91. Juni 1920. [28/7. 1919.] Lund Physiol. Inst.) A ron.

V. W. Jensen und A. J. Carlson, Der scheinbare Einjluji einer Kohlenhydrat- 
kost auf den Pankreasrest partiell pankreascktomierter Hunde■ D ic Vff. bestatigen 
hn allgemeinen die Ansehauung, daB bei partiell pankreasektomierten Hunden durch 
eine reichliche Kohlenhydratkost ein leichter Diabetes in einen schweren yerwandelt 
wird. Wenn die Funktionsfahigkeit des Pankreasrestes zu gering ist, einen Dia
betes zu yerhiiten, so tritt trotzdem keine Hypertrophie ein. Die mangelnde Re- 
generationsfiihigkeit des Pankreaa im Vergleich zu anderen Drusen hat aber nicht 
in einer Uberlaitung des Pankreas seinen Grund. (Amer. Journ. Physiol. 51. 423 
bis 429. 1/4. [22/1.] Chicago, H u l ł  Physiol. Lab. Univ.) Aron.

Emma A. Kohman, Die experimentelle Erzeugung von Ódem durch Eiweifl- 
mangel. Bei Fiitterung mit einer hauptsachlich aus Karotten bestehenden Nalirung, 
in der die Karotten die einzige EiweiBqu.elle darstellen, zeigen jungę Ratten in 
einem groBen Prozentsatz Ódeme. Fette, fettl. oder wasserl. Yitamin und Salze 
beeiuflussen die Entw. der Ódeme nicht, dagegen ist der Wassergebalt der Nah- 
rung yon Bedeutung; Ódem entsteht yiel hśiufiger u. starker, wenn die Nahrung in 
Form wasseriger Breie yerfuttert wird ais bei Yerabreichung trockener Nahrung. Ei- 
weiBzusatz heilt u. yerhiitet die Ódeme sicher. Der Sauregehalt der Nahrung be- 
gimstigt die Entstehung der Ódeme, ruft sie aber nicht heryor. Vf. schliefit, daB 
die Entstehung der Ódeme nicht auf einfache Unteremahrung u. ungeniigende Ca- 
lorienzufuhr, sondern auf unzureichende EiweiBzufuhr zuriickzufuliren ist. (Amer. 
Journ. Physiol. 51. 378—405. 1/3. [2/1.] Chicago, H u l l  Physiol. Lab- Uniy.) A r o n .
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W . F a tr io n , Fett und Vitamin. Yf. verbreitet sich iiber die Eolle der Yitemine 
bei der Emahrung und bei Bekampfung von Krankhciten und fiihrt aus, daB die 
therapeutische Wrkg. des Lebertrans auf den Yitamingehalt zuriickzufiihren sein 
wird. Gehartete u. extrahierte Ole werden kaum noch Yitamine enthalten. (Chem. 
Umschau a. d. Geb. d. F ette, Ole, Wachse, Harze 27. 97—98. Mai. 109—10. 
Juni.) S c h On f e l d .

E obert Mc Carrison, Mangelkrankheit (deficiency-disease), mit besonderer Beriick- 
sichtigtmg von Mag en- Darmstórungen. Allgemeine Ubersicht iiber die durch Yitainin- 
mangel hervorgerufenen Kranklieitserscheinungen und die Wrkg. der „Yitamine" 
auf die Zellcn des Korpers. Die Empfindlichkeit fiir Yitaminmangel ist yon Alter, 
Geschlecht und Indiyiduum abhiingig und wird durch die Umgebung beeinfiuBt 
Von 36 gesunden Affen, welche Cysten von Entamoeba histolytica beherbergten, 
entwickelten die mit einer yitaminarmen Nahrung gefiitterten Ruhrerscheinungen, 
wiihrend die mit yitaminreicher Nahrung gefiitterten, welche im gleichen Stall 
waren u. der Fliegeninfektion ausgesetzt waren, frei blieben. Schweinepest befiel 
auaschlieBlich yitaminarm ernahrte Taubeii, Kontrolltiere blieben frei. Affen, welche 
infolge Fiitterung mit einer yitaminarmen Nahrung starben, zeigten, yerglichen mit 
n. gefiitterten Affen, Atrophie der Muskulatur und Erweiterung im Magen-Darm- 
kanal. Beim Menschen wurden bei ahnlicher Kost Storungen der Darmtiitigkeit 
mit schmutzig weiBen, fetthaltigen, stinkenden Stuhlenileerungen beobachtet, die 
auf Verabreichung eines „Vitaminextraktes“ n. braunen Stuhlen Platz machten. 
Daraus folgt, daB die Yitamine den SaftfluB yon Galie und Pankreas fordem. 
(Brit. Medical Journ. 1 9 2 0 . 8 2 2 -2 6 . 19/6.) A r o n .

A. D. W aller, Die physiologisćhcn Ausgabcn fur Muskclarbeit gemessen an der 
Koblensdurcausscheidung. 1. Teil. Die Energieabgabe von Doćkarbeitern bei „schtcerer 
Arbeit". Die Arbeitsleistung der Dockarbeiter wird pro Stunde und 1 qm Korper- 
oberflache bei Akkordarbeit auf 175 Cal., bei Zeitarbeit auf 100 Cal. gcschiitzt. 
Der Gesamtnfihrstoffbedarf betriigt in runden Zahlen 4000—5000 Cal. fiir den Tag 
mit 8 Stdn. Arbeit. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 91. 166—85. 1/3. 1920. 
[22/11. 1919].) A k o n .

A. D. W aller  und G. de D ecker, Die physiologischen Ausgaben fur MusM- 
arbeit gemessen an der Kohlensaureau-sscheidung. II. Teil. Die Energieabgabe der 
Arbeiter in Kuhlraumen. (Vgl. I. Teil: Proc. Eoyal Soc. London. Serie B. 91.166; 
rorat. Eef.) Die Arbeitsleistung der in dem Kiihlraum bei —9° mit Aus- n. Ein- 
laden beschaftigten Arbeiter betragt pro Stunde und 1 qm Korperoberflache etwa 
200— 250 Cal. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 91. 229 — 48. 1/6- 1920. 
[26/11. 1919].) A r o n .

W. B lnm , Neiic Ver$uche iiber Ausscheidung einiger Aminosauren durch den 
Harn. Fiir einzelne Aminosauren sollte das Mindestąuantrum festgestellt werden, 
das obne Gefahr fur den Konsumenten und ohne allzu erheblichen Yerlust durch 
den Harn ais Nahrungsstoff yerwendet werden kann. Von 10 g GlyJcoJeoll pro 
Tag scheidet der Mensch etwa 6—8% aus; das Schwein kann '/a g Glykokoll 
pró kg und Tag erhalten. Das Pferd scheidet achon von 0,1 g Glykokoll pro kg 
Korpergewicht 37°/0 durch den Harn aus. Die bei der technischen Darsfc des 
Glykolsolls leicht entstehende Diglykolaminsaure wurde in den in Frage kommen- 
den kleinen Mengen yon 1 u. 2 g ohne Steigerung des Aminosauren-N yertragen. 
d-Alanin scbeint vom menschlichen Organismus ziemlich quantitativ yerwertet za 
werden, von d-l-Alanin werden aber bei Aufnahme yon 10 g 15—17% durch den 
Harn ausgeschieden. (Beitr. z. Physiologie 1. 385—438. Berlin, Physiol. Inst. Tier- 
arztl. Hochschule.) A r o n .

H ellm u tłi K niepf, Uber Jodresorption und -ausscheidung bei cutaner-Anuten- 
dung von Jodhcithinsalben. Bei Anwendung geringer Mengen yon Jod- und Jod-



1920 . nr. E . 4. T l e b p h y s io l o g ie . 3 9 3

kaliumlecitłiinaalbe findet eine nennenswerte Jodausseheidung, insbesondere dureh den 
Urin nicht statt. Die Jodreaorption ist so gering, daB die Anwendung der 8°/0ig. 
Salbe fiir die Prasis nicht in Betracht kommt. (Therap. Monatsh. 34 . 382—85. 
15/7. Roatock, Med. Poliklin. u. Pharmakol. Inst.) B o b iń s k i .

Ludw ig Stein, Nicotin und Sterilitat. NicotingenuB bewirkt eine sehr starkę 
Verengerung der BauchgefaBe und der GefaBe des Beckenraumes, wo dureh der 
BlutzufluB zu den Organen dieaer Partien uud damit aueh die Emahrung der 
Genitaldriisen gestort wird. Hierauf wird zuriickgefiihrt, daB Frauen, die in 
starkerem Mafie dem Nicotingenusse ergeben waren, steril blieben. (Wien. med. 
Wchachr. 7 0 . 1056. 29/5.) B o b iń s k i .

Alfred Tram m er, Nicotin und Sterilitat. Vf. bezweifelt die Hypothese von 
St e in . (Vgl. yorst. Ref.) (Wien. med. Wchachr. 7 0 . 1233—34. 26/6. Tarnów.) Bo.

A. Perntz und E. Taigner, Beitrage zur experimentellen Pharmakologie des 
mannlichen Genitales. I. Die Wirkung des Opiums und seiner Alkaloide auf den 
iiberlebenden Samenstrang. Die Opiumalkaloide, unteraucht am iiberlebenden Sarnen- 
etraug der Ratte, entfalten zw eiW rkgg.: D ie Vertreter der Isochinolinphenanthren- 
gruppe Morphin, Kodein, Thebain wirken erreg end, wahrend von den Isochinolin- 
benzylopiumalkaloiden daa Papayerin lahmend, das Narcotin in kleinen Doaen er- 
regend, in groBeren erat lahmend, und das Narcein in kleinen und groBen Gabeu 
erregehd wirkt. Die gcaamten Opiumalkaloide (Pantopon) wirken erat in groBeren 
Dosen lahmend, ebenao daa Meconin. Die lahmende Eigenschaft des Papayerina 
auf die glatte Muakulatur des Samenatrangea liii?t sich zur Verhiitung der Aua- 
breitung eines entziindlichen Prozeases von der Harnrohre auf die Nebenhoden 
yerwenden. (Wien. med. Wchschr. 7 0 . 1366—71. 24/7. Wien, Pharmakognost. Inst. 
d. Uniy.) ■ B o r in s k i .

Schreiber, Protargdl in der Wundbehandlung. Protargolioundsalbe (Herst. 
F b ie d b . B a y e r  & Co.) enthalt neben Protargol 3°/0 Cycloform. Sie hat sich bei 
den verachiedenartigsten traumatiachen Affektionen der Haut bewahrt. (Fortschr. 
d. Medizin 36. 9/7; Sep. v. Yf.) B o b iń s k i .

Erich. Leschke und M as B erlin er, U ber die bakterientotende Wirkung von 
Silberpraparaten. Siberpriiparate erweisen sich im Reagensglasyers. ais chemo- 
therapeutiache Mittel, dereu baktericide Kraft im Blutaerum nicht,. bezw. nicht 
wesentlich abgeschwaeht wird. Unter den kolloidalen Silberlsgg. wirken die feiner 
disperaen mit geringer TeilchengroBe stiłrker bakterientotend und entwicklungs- 
hemmend ais die grober disperseu. Ihre Wirkaamkeit wird jedoch noch ubertroffen 
dureh die Silberfarbstoffoerbb. (Argochrom u. Argoflavin). (Beri. klin. Wchenschr. 
57. 706—7 . 26/7. Berlin, II. medizin. Uniy.-Klinik d. Charitć.) B o b iń s k i .

W ilh elm  Kaufmann, Arsamon. Arsamon (Herst.: Chem. Fabrik von H e y d e n ) 
iat eine sterile 5'/0ig. Lag. yon monomethylarsensaurem Natrium in Phiolen i  1 cem. 
Es hat sich bei achweren Anamien und kachektiacheu Zustanden, insbesondere in 
Begleitung der Tuberkulose gut bewahrt. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 830. 22/7. 
Beelitz (Mark), Lungenheilstatte.) B o b iń s k i .

Julius Fiirth., ErfaJirurgen mit Coryfin in der Dermatologie. Empfehlung von 
Goryfin fur die Behandlung luetiseher u. uleeroser Veranderungen der Haut. (Wien. 
med. Wchachr. 19 . 9/7. Sep. v. Vf.) B o b iń s k i .

Levy-Lenz, Erfahrungen mit Novasurol. Bericht iiber giinstige Erfahrungen. 
(Therap. Halbmouatah. 34. 338—89. 15/7. Berlin.) B o b iń s k i.

A. D. Gorman, Subcutane Campherinjektion. Bei Herzschwache wurden bis 
zu 10 grains ( =  etwa 0,7 g) Campher in Ol gelost auf einmal injiziert; solche 
„heroischen" Dosen sind schmerzhaft, aber sehr wirksam. (Brit. Medical Journal 
1920. 828. 19/6. Boulogna.) A ron'
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Kurt L ipschitz, Frsatz fur Secale (Tenosin). B e ric h t iib e r  g u n s tig e  Er-
fa h ru n g e n . (M ed. K lin ik  1919. 9/7. Sep . v. Vf.) • B o b iń s k i .

H. E. K ersten, Fleckfieber w id  kolloidale Silbcrmittel. Intrayenose Silber- 
injektionen beeinflussen den Verlauf einer Fleekfiebererkrankung bzgl. der Temp. 
und des Allgemeinbeflndens giinstig. Kollargol und Fulmargin zeigen dieselbe 
gunstige Wrkg.; geringe Nebenwrkgg. des ersteren Praparates iiben keinen schadi- 
genden EinfluB aus; dem Fulmargin selieinen auch diese zu fehlen. (Dtsch. med. 
Wcbsehr. 46. 831—32. 22/7. Konstantinopel, Deutsches Krankenbaus.) B o b iń s k i.

Julius A lsberg, Zur Behandlung der Lungengangran mit Neosa.lvarsan. Be- 
sebreibung von yier Fiillen. Die Wrkg. des Neosalyarsans war nicht unbedingt 
sicber. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 797. 15/7. Hamburg - Barmbeck, Allgem. 
Krankenh.) BOBIŃSKI.

J u lin s Sonnenfeld, TcrpentinóUnjektioncn bei der Behandlung entziindlićher 
Adneztumoren. Bericht iiber gunstige Erfahrungen mit Terpentinol, bez w. mit 
Terpichin, einer gereinigten und entharzten Terpentin-Chininlsg. mit Zusatz yon 
Aniisthesm (Herst.: Chem. Inst. yon Dr. L u d w ig  Oe s t b e ic h , Berlin). D ie Em- 
spritzungen mit Terpichin besitzen vor den Terpentinolinjektionen den Vorzug ab- 
soluter Schmerzlosigkeit. (Beri. klin. Wchschr. 57. 707—8. 26/7. Berlin.) B o b iń s k i.

A. M ayer, EL M agne und L. P la n te fo l, iiber die toxische W ir kun g des Bi- 
chlorcithylsulfids. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1421; C. 1920. III. 290.) 
Dicblorathylsulfld besitzt auBer seiner lokalen toxischen Wrkg. auf die Gewebe 
auch allgemeine tosische Eigenechaften, unabhangig yom W ege der Einfukrung in 
den Organismus. Die todliche Dosis betriigt bei Injektion in das Peritoneum 
0,002 g pro kg. Es bewirkt in kleinen Dosen Gliedersteife und Betśiubung, in 
groBeren Mengen epileptiforme Krampfe. Daneben beobachtet man ein starkę? 
Sinken de3 arteriellen Blutdruckes, Hypoleukoeytose, yermehrte Tiitigkeit der Yer- 
dauungsdriisen und starkę histologische Yeranderungen (Cytolyse) der Leber, der 
Niere und des Verdauungstractus. Dichloriithylsulfld gehort zur Klasse der Lym- 
phagoga. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 170. 1625—28. [28/6.*].) R ic h t e b .

Thom as H. W ig n a ll, Vergiftung durch Arsenwasserstoff. AsH3 in giftigen 
Mengen eingeatmet, erzeugt Hamolyse, yerwandelt Hiimoglobin in Methamoglobin 
und schadigt die Nieren, der Puls wird schwach. In diesem Zustand kann noch 
Heilung erfolgen. D ie As-Ausscheidung im Urin ist noch mehrere Wochen nach 
der Yergiftung groBer ais n. In 5 Fallen wurden bis zu 796 mg AbsO, in 100 ccm 
Urin gleich nach der Vergiftung beobachtet. Die ąuanlitatiye Best. der ausge- 
schiedenen As-Mengen zeigt, daB yiel groBere Mengen AsH3 eingeatmet werden 
konnen, ais man bisher annahm, ohne daB der Tod eintritt. (Brit. Medical Journal
1920. S26—27. 19/6. Manchester.) Ap.ON.

J.' S tein , E in Fali von Iuminalvergiftung. Nach Einnehmen yon 0,3 g
Luminal wurden erhebliehe Vergiftungserscheinungen beobachtet. Yf. fordert. 
daB die Packung des Luminals 0,10 pro Dosi nicht iibersehreiten soli. (Therap- 
Hnlbmonatsh. 34. 3S7—88. 15/7. Saaz.) B obiński.

T. H arvey  Thomson, Todliche Vergiftung durch Wasser-IRebenholde (Oenanthe 
crocata). Beschreibung eines Yergiftungsfalles bei einem 40jiihrigen Mann; Oenanthe 
crocata ist eine der giftigsten Pflanzen, giftiger noch ais der Schierling (Conium 
maculatum). Das in Oe. enthaltene „Oenanthotoxin“ wirkt auf das Riickenmark und 
rnft todlich endende Kiimpfe hervor. (Brit Medical Journal 1920. 795. 12/6.) A bon .

A lesan d er  G. R. Foulerton , tiber Vergiftung durch Arsenobenzolrerbindungen. 
die bei der Behandlung der Syphilis verwandt werden. Durch die wahrend des 
Krieges far das deutsche „606“ in England benutzten Ersatzpriiparate ]Srovarseno- 
billon und Kharsivan  kamen zahlreiclie Todesfalle yor. Vf. kann aber nicht ent- 
scheiden, ob diese Ersatzpriiparate giftiger sind ais das Originalpraparat. Der Toa



1920. III. E. 5. Physiol. tj. P a th o l. usw. — 6 . Agrikultukchemie. 3 9 5

erfolgt bei Vergiftung durch Arsenobenzolyerbb. unter den Erscheinungen einer 
„tosischen Gelbsueht11 und fettiger Infiltration von Leber und Nieren. Es handelt 
sich hauptsachlich um eine As-Wrkg., die aber wahrscheinlich durch den Benzol- 
kern yerstiirkt wird. (Brit. Medical Journal 1920. 864—67. 26/6.) A r o n .

5, Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
Dostał und W einbach, Tcbccin, eine fettfreie Tuberkelbacillerwaccine und ihre 

mmuntechnisehe Sondersłellung. Darst. der wissenschaftlichen Grundlage, Be- 
schreibung des Herstellungsverf. u. zusammenfassender Bericht iiber die bisherigen 
Erfolge mit Tebecin. (Wien. med. Wchschr. 70 .1033—38. 29/5. 1077—S4. 5/6.) Bo.

J. W . Mac Lebd und A. S. E itc iiie , Die Serumreaktion lei bacilldrcr Dysen- 
terie. Beobachtungen iiber Agglułination mit spezielltr Beriicksichtigung der Yerwendung 
frisch hergestellter Bakterieneviulsionen. Im Gegensatze zu anderen Autoren fan den 
Vff., daB die durch die mannityergiirenden Stamrne heryorgerufene bacillare Dysen- 
terie in der Eegel mit Hilfe der agglutinierenden Wrkg. des Patientenserums 
diagnostiaiert werden kann. Mindestens 80% der untersuchten Falle besaBen einen 
Serumtiter von 1 : 40  oder daruber, wahrend solche Grenzwerte bei den Seren nicht 
infizierter Personen sehr selten waren. Diese giinstigen Besultate werden auf die 
besondere Technik zuriiekgefuhrt (makroskopische Methode, Bereitung frischer 
Emulsionen aus gut bewaehsenen 18-stdg. Agarkulturen mit stets gleichen Mengen 
NaCl-Lsg., Yerwendung von kurz yorher iaolierten Stammen, Priifung jedes Serums 
sowohl mit Flexner- ais auch mit Y-Emulsionen, da etwa 25°/0 der positiy reagieren- 
den Sera nur Y-Bacillen ausflockten). (Journ. of Pathol. and Bacteriol. 23. 217 
bis 223.) D o e e b .**

J. Gray, Die Beziełiungen der Spermatozoen zu einigen Elektrolyten II . (I. vgl. 
Journ. of Physiol. 53. 308; C. 1920. III. 12). Eine Aufschwemmung von Sperma- 
tozoen yon Echinus miliaris in Meerwasser yerhalt sich gegeniiber 3-wertigen po- 
sitiycn Ionen [CeCl3 oder La(NO,),] genau so wie eine Suspension negatiy ge- 
ladener Teilchen solcher Kolloide wie Albumin oder Globulin. Nur in solchen 
Lsgg., welche die negatiye Ladung der Spermatozoen aufrecht erhalten, behalten 
diese ihre Bewegungsfśihigkeit. Wenn z. B. durch Zusatz yon Na-Citrat den 
Spermatozoen die negatiye Ladung genommen wird, tritt Zusammenballung ein. 
Die Wrkg. der H-Ionen ist sehr intensiy und iindert die Oberflachenladung yon 
Negatiy zu Positiy ohne intermediare Zusammenballung. — Die Art der Ober- 
flaehenladung ist fiir den Befruchtungsyorgang yon groBer Bedeutung, und auf die 
Beeinfiussung der elektrischen Ladung sind yiele kunstliche Befruchtungen zuriick- 
zufiihren. (Proc. Eoyal Soc. London. Serie A  u. B. 91. 147 —57. 1/3. 1920. [24/10- 
1919.] Cambridge, King’s College.) A e o n .

M. Doyon, Einjlu/i des Athers oder des AIJcohols auf die Gerinnung der Milch. 
Ein fiu [i des Natriumnucleinats auf die Gerinnung der Milch und des Blutes. A. 
u. A. begiinstigen betrachtlich die Labgerinnung der Milch. Na-Nucleinat hindert 
sie, die Hemmung wird aber durch Zusatz yon CaCla sofort beseitigt. Wird Blut 
direkt in Na-Nucleinat aufgefangen, so gerinnt es nicht und erleidet schnell sehr 
starkę Hamolyse. Auch hier ruft CaCl2 die Gerinnung heryor. (C. r. soc. de 
biologie 83 . 918— 19. 19/6.*) S p i e g e l .

6. Agrikulturchemie.
S. Osagi und T. Uetsuki, Untersuchungen iiber die Aciditat des Sauermineral- 

bodens. I. Wenn die Basen des Bodens durch starkę Verwitterung schnell ab- 
nehmen, werden kolloidale StofiFe gebildet, welche die Basen stark absorbieren, 
vrodurch freie Sauren entstehen, wenn man solchen Boden mit Salzlsgg- behandelt. 
Da der Boden Tonerde, bezw. -yerbb. enthalt, die durch HC1 leicht, durch
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CHjCOOH aber nicht leicht zers. werden, b o  findet man beim Behandeln des 
Bodens mit HCl-Lsg. im Filtrat viel Tonerde, bei Kaliumacetatbeliandlung selir 
wenig. Der Unterschied der Aciditatsintensitiit der Filtrate des Bodens mit den 
genannten Salzlsgg. wird in erster Linie bedingt durch die Wrkg. der durch Ab- 
sorption des Bodens freigewordenen Saure. Man muB daher den Sauerboden mit 
Ramman ais einen an Basen ungesattigten Boden betrachten. (Ber. d. Ohara Inst. 
f. landwirtschaftl. Forsch. 1. 27—52. 1916. Kuraschiki, Japan.) V o l h a r d .

E dgar T. W herry, Die Angaie der Aciditiit und Alkalitat, im bcsonderen lei 
Boden. Ais neue Einheit wird die Menge von H- u. OH-Ionen eingefiihrt, die 
sich in einem Liter reinen W. befindet. Die Ańzahl dieser Einheiten wird ais 
spezifische Aciditat und spezifische Alkalitat bezeichnet. Die spezifische Alkalitat 
reinen W. ist demnach gleich 10°, seine spezifische Aciditat ebenfalls 10°. Einer 
OH-Ionenkonz. von 10~14 entspricht dann die spezifische Alkalitat 10—7 und die 
spezifische Aciditat 107. Man kann auch einfacher die Exponenten angeben, die 
aber im Gegensatz zu dem bisher ublichen Symbol p s  durch % dargestellt werden 
sollen. Fiir neutrale L3gg., z. B. W., ist dann =  0 u. Xqh =  0- Um den 
Charakter der Medien in bezug auf ihren Sauren- und Alkaligehalt angeben zu 
konnen, werden Boden usw., dereń zwischen 4 und 3, bezw. j«oh zwischen —4
u. —3 liegt, ais ubersauer (superacid) bezeichnet. Dann folgen mittelsaure (medi- 
acid) Boden mit zwischen 3 und 2, bezw. Zqh zwischen —3 u. —2, untersaure 
(subacid) Boden mit zwischen 2 u. 1, bezw. j«oh zwischen— 2 u. —1, mindest- 
saure (minimaeid) Boden mit zwischen 1 und 0, bezw. T̂qh —1 und 0. woran 
sich dann die mindestalkal., unteralkal., mittelalkal. und iiberalkal. Boden an- 
schlieBen. Die Medien mit zwischen 1 und —1, bezw. mit zwischen —1
und 1 werden auch ais circumneutrale Medien bezeichnet. (Journ. Washington 
Acad. of Sciences 9. 305—9. 4/6. 1919. Washington.) J. M e y e r.

Sven Oden, Die Bedeutung der Kalkwng von Humusboden. Der gunstige
EinfluB einer Kalkung auf Humusboden berulit in erster Linie auf der B. von 
niitzliehen Kalkhumaten. Dabei werden tosische Sauren neutralisiert, und durch 
das gebildete Kalkhumat die B. von Sauren yerhindert; ferner yerdrangen die ge- 
losten Ca-Salze adsorbierte Niihrstoffe und machen sie zuganglicli; ein nennens- 
werter EinfluB auf die Wasserversorgung findet nicht statt; doch spielt die Ozy- 
dationsfahigkeit der humiissauren Salze eine groBe Rolle. (Internat. Mitteil. f. 
Bodenkunde 9. 375—90. Upsala, Chem. Uniy.-Lab.) Y o lh a p .d .

H. Claassen, Die Begasung der Pjlanzen mit Kohlensaure. Obwohl R ie d e łs  
Yerss. (B ied . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 132; C. 1920. III. 165), betreifend die 
Begasung der Pflanzen mit den kohlensaurehaltigen Gasen der Hiitrenwerke, Hoch- 
ofen, Kalkbrennereien etc., sowohl in Treibhausem, ais auch im Freiland gunstige 
Ergebnisse gehabt haben, glaubt Vf., daB die Schwierigkeiten (Reinigung der Gase 
von allen den Pflanzen schadlichcn Beatandteilen und gleichmiiBige Verteilung des 
Gases) und Kostcn der Ubertragung dieser Yerss. auf die groBe landwirtsehaftliche 
Praxis vielfach sehr unterschatzt und die im giinstigsten Falle moglichen Steige- 
rungen der Ertriige iiberschatzt werden. (Chem.-Ztg. 44. 585—S6. 7/8.) W eg e .

0. Lemmermann, Kalkdiingungsversuche. Festgestellt wurde, daB sich eine 
durchschlagende Wrkg. einer Kalkdiingung nicht bemerkbar gemacht hat; hydrau- 
lischer Kalk ubte keine schadliche Wrkg. auf Boden u. Pflanze aus; auch starkę 
Diingung mit Kalk hat die Ertragsfaliigkeit des Bodens nicht herabgesetzt. 
(Arbeiten der D. L. G. 269. 1919. 152—60. Berlin. Sep. y. Vf.) Y o lh a r d .

SchluS der Redaktion: den 16. August 1920.


