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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Frederick  Corrigan, Isotopie. Die Arbeit behandelt die Entw. der Theorie 

der Isotopie, die Definition der Isotopen und Isobaren und den EinfluiS der Isotopie 
auf die Theorie des Atomaufbaues. (Chem. News 121. 88—90. 20/8.102—4.27/8.) Jo.

Edmund Meusser, Bemerkungen zur Arbeit von Bochedcr iiber Ncbenvalenz 
und Molekuherbindungen. Es wird auf erperimentelle Widerspriiche hingewiesen, 
auf welche die Theorie Hocheders (Ztsehr. f. physik. Ch. 94. 129; C. 1 9 2 0 .1. 809) 
hinfiihrt. (Ztsehr. f. physik. Ch. 95. 438-40. 21/9. [11/7.] Wien.) J. Meyer.

Paul Pfeiffer, JBeitrag zur Theorie der Molekiilverbindungen. Vf. yersucht die 
Koordinationsformeln der Molekuluerbb. ohne die Begriffe der Nebenvalenz u. der 
indirekten Bindung zu entwickeln, um einen moglichst engen AnschluB an die 
Verbb. erster Ordnung, die sogen. reinen Valenzverbb,, zu erreichen. Wahrend 
W erneb zwei ganz verschiedene Prinzipien anwendet, um einerseits die Gleich- 
wcrtigkeit der NHs-Molekule in den Metallammoniaksalzen, andererseits die Gleich- 
wertigkeit der negativen Eeste in den JDoppelsalzen zu erklaren, fiłhrt Vf. beide 
Tatsaehen auf e in  Prinzip, das des Affinitatsausgleichs der Valenzen zuruck unter 
Aufgabe des Begriffes der indirekten Bindung. Die Yereinfachung der Begriffs- 
bildung wird durch enge Anlehnung an die klassisehe Valenz moglich Hierbei 
hat sieh der Begriff der Nebenvalenz ebenfalls ais entbehrlich herausgestellt; da- 
gegen hat der Begriff der Koordinatianszahl (der koordinativen Valenz) seine zen- 
trale Stellung behalten. Die Sehreibung der Formeln lehnt sich an die Wekneb-

rH3N- -Cl 1
sche Schreibart an. In dem Pentamminkobaltchlorid HtN-CoTI*NHs CJ2. z.B. wird

HSN- -NH3J
angenommen, daB das angelagerte Cl und die eingelagerten NH3 Molekule unter 
v o llig e m  Ausgleich des Affinitiitsinhaltes an Co, welches naeh den neuen Formeln 
in allen Kobaltisalzen konstant sechswertig auftritt, gebunden sind; N wird dabei 
ais yierweitig angenommen. Die ionogenen Cl-Atome treten in gleichmaBigen Affl- 
nitiitsaustausch zu a lle n  H-Atomen, fur welche sich keine Valenzzahlen angeben 
lassen, da sich diese nur auf Bindungen von Einzelatom zu Einzelatom beziehen. 
Ferner hat man zu unterscheiden zweiwertiges Co (in den Verbb. CoXj), drei- 
wertiges (in den Verbb. CoXa) und koordinatiy sechswertiges Co (in den Molekiil- 
verbb.) In den Molekiilverbb. kommen also zu den 3 Valenzen des Co noch drei 
neue Valenzen hinzu; ein Unterschied zwischen den Zusatzvalenzen u. den iibrigeD 
ist aber wegen des Affinitatsausgleiches nicht zu machen. Ahnliehes gilt fur die 
ubrigen anorganischen Molekiilyerbb.

Um die Koordinationslehre aueh fur die organisclien Molckulrerbindungcn ge- 
eignet zu machen, ist eine wesentliche Erweiterung dieser Theorie erforderlich. 
Bei der B. von Molekiilverbb. hat man es im allgemeinen mit der gegenseitigen 
Absattigung polyatomarer Valenzfelder, die ais einheitliches Ganzes wirken, zu tuu 
(vgl. auch die Esistenz polyatomarer Koordinationszentren in den Krystallen). Es 
ist Aufgabe der Einzelforschung, in jedem Falle festzustelleu, welche Atome sich 
am Aufbau soleher Affinitatsfelder beteiligen. Bilden BiŁmtliche Atome eines Mole- 
kiils ein einheitliches A ffin ita tsfeld , so geht das polyatomare in ein molekulares Feld 
iiber. Wenn beiderseits Einzelatome die Affinitatskrafte ausstrahlen, dann liegen
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monoatomare Affinitatsfelder vor, und man hat es mit gcwohnlichen Yalenzkraften 
zu tun. Derartige Affinitatsyerhaltnisse liegen offenbar auch in den Atnmoniakaten, 
Hydraten, Doppelsalzen usw., femer auch in den vielen anorganisch-organischen 
Molekiilyerbb. (z. B. zwischen SnCl4 und Ketonen) vor. Den Obergang zwischen 
den beiden Gruppen von Molekiilyerbb. bilden Verbb., bei denen ein polyatomares 
Yalenzfeld durch ein monoatomares abgesattigt wird (z. B. Cbinhydrone). Yerbb. 
mit monoatomaren Valenzkraften (Valenzen erster Art) bezeicbnet Vf. ais Molekiil- 
yerbb. erster Art, Verbb. mit polyatomaren Affinitatskraften (Yalenzen zweiter Art) 
ais Molekiilyerbb. zweiter Art. Bei den rein organischen Molekiilyerbb. findet man 
im allgemeinen die einfaehB ten Molekularyerhiiltnisse (1 : 1 oder 1 : 2). Es liegen 
hier offenbar ahnliche Yerhiiltnisse wie bei den anorganiscben Krystallen vor, 
welche (vgl. P f e i f f e r , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 92. 376. 97. 161. 105. 26; 
C. 1915. II. 579. 1916. II. 838. 1919. I. 410) ais Molekiilyerbb. aufzufassen sind. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 112. 81—96. 17/8. Karlsruhe, Chem. Inst. d. Techn. 
Hocbschule.) G r o s c h u f f .

Droste, Harmonie der Ałomgewichte und MatJiematik. Die Darlegungen von 
S c h m iz  (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 29. 504; C. 1918. III. 740), der auf Grund der 
Zahlenyerhaltnisse im harmonischen Kreis u. harmonischen Dreieck auf harmonische 
Yerhaltnisse bei den At.-Geww. schloB, sind unbegriindei, da sich auf diese Weise 
eine sehr gro Be Anzahl yon Zahlen ergibt, die nach Bedarf ausgewahlt werden 
konnen. (Pharm.-Ztg. 65. 822—23. 20/10.) J. Me y e r .

P. W alden, Uber den Assoziationsgrad der Molekeln binarer Salsę in nicht- 
wasserigen Ldiungen. Ein Beitrag zur Kolloidchemie. Die Annahme, daB binare 
Salze im geschmolzenen Zustande hochassoziierte Molekeln bilden u. Autoionisation 
aufweisen, wird auch auf das Tetraamylammoniumjodid ubertragen. Es wird dann 
auf Grund yon Mol.-Gew.-Bestst. gezeigt, daB diese Assoziation in Losungsmitteln 
abnimmt, u. zwar um so starker, je groBer die DE. des Losungsmittels ist. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 94. 374; C. 1920. III. 297.) Es besteht also zwischen dem Asso- 
ziationsgrade eines Salzes u. der DE. des Losungsmittels ein Zusammenhang. In 
den Isolatoren Bzl. oder CC14 wiirde das geloste Salz in einem Zustande sein, 
welcher dem kolloidalen Zustande entsprache. Es konnen demnach die hochpoly- 
meren binaren Elektrolyte beliebig alle Zuatiinde der Molekularkompleiitat durch- 
laufen, indem man sie aus dem festen krystallinischen Zustand durch geeignete 
Losungsmittel in den gelosten Zustand uberfuhrt. Solyenzien mit den kleinsten DEE. 
(« 2) iiben auf die Molekularkompleiitat solcher Salze eine Schutzwrkg. aus, in
dem sie den Polymerigrad der Salzmolekeln auf einer Hohe erhalten, welche den 
Kolloiden gleichkommt. (Kolloid-Ztschr. 27. 97—101. Sept. [4/6.] Rostock, Chem. 
Inst. d. Univ.) J. MEYER.

R obert Fricke, Eine thermókinetisćhe ErMarung der gegenseiłigen Anziehung 
kolloidakr Teilchen. (Eine Moglichkeit zur Erklarung der Gravitation.) Das Zu- 
sammenballen u. die Koagulation kolloidaler Teilchen braucht nicht allein auf der 
Attraktion zu beruhen, sondern kann auch eine thermókinetisćhe Grundlage haben. 
Auf jedes kolloidale Teilchen iiben die Molekule des Losungsmittels infolge ihrer 
thermokinetischen Bewegung eiuen gleichformigen Druck aus. Kahern sich aber 
zwei Partikelchen so weit, daB sie in die „gegenseitige StoBsphare“ kommen, so 
wird dieser Druck einseitig, u. die beiden kolloidalen Teilchen werden zusammen- 
gefahrt, indem die wenigen, zwischen den Teilchen sich befindenden Molekule des 
Losungsmittels infolge ihrer eingeengten Weglange nicht mehr mit der urspriing- 
lichen Wucht aufprallen konnen. Man kann auch aunehmen, daB der gleichmiiBige 
Druck der Losungsmittel oder der Gasmokkiile auf ein groBeres Teilchen dadurch 
einseitig aufgehoben wird, daB die StoBe yon der einen Seite her durch ein zweites 
groBeres Teilchen aufgefaugen werden. Dieses zweite Teilchen tibt dann eine thermo-
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kinetische Schattenwrkg. ans, mit dereń Hilfe man auch die Grayitation erklaren 
kann. (Ztschr. f. physik. Ch. 95. 441—56. 21/9. [20/7.] GieBen.) J. Me y e r .

Karl Przibram , Der Yorsprung der negativen Entladung vor der potitinen. 
Miltels einer von P. O. P e d e r s e n  zurn Zwecke der Vergleichung der Ausbreitungs- 
geech windigkeiten elektrischer Figuren von entgegengeaetztem Vorzeichen an- 
gegebenen Versucbsordnung kann gezeigt werden, daB die Entladung, die die elek- 
triachen Figuren erzeugt, an der Kathode etwas friiher — unter bestimmten Ver- 
Buchsbedingungen am 2-10~8sec — beginnt ala an der Anodę. (Wien, Anz 1920. 
HO.) K . P r z ib r a m .*

Alexander Frnmkin, Uber die Theorie der Eklctrocapillaritat. I. Im Gegen- 
satz zur herrschenden Meinung iat Vf. der Anaicht, daB eine Tiopfelektrode die 
Zua. der Lsg. nur in ihrer unmittelbaren Nahe andert, und daB sich bald ein sta- 
tionarer Zustand ausbildet, der von dem Betrage der OberflacbenvergroBerung und 
dem der Diffusion abhangt. Wenn die Konz. des Hg in der Lsg. niedrig ist, und 
das Ende des kontinuierlichen Teiłes des Strahles sieb gerade in der Oberflache 
der Lsg. befindet, so yerschwindet der EinfluB der Difiusion fast yollig, und das 
Potential der Tropfelektrode soli dem Maximum der Elektrocapillarkurye ent- 
sprechen. Zur Priifung dieser Anschauung maB Vf. beide GroBen in yerscbiedenen 
Lsgg. organiseher Substanzen mit anomalen Elektrocapillarkurven. Die maximale 
EK. wurde mit einem empfindlichen Elektrocapillarelektrometer gemessen, wobei 
eine groBe Hg-Elektrode in eine Vio"n- Lag. von KCl tauchte. Ebenso wurde eine 
PASCHENscbe Tropfelektrode gegen eine Vio'n- Kalomelelektrode gemessen. Vf. leitet 
ab, daB die Oberflachenspannung von Zn-Amalgam gegen eine ZnS04-Lsg. von 
dessen Konz. abhangen soli. Es wurde desbalb mit dem Capillarelektrometer die 
Oberflachenspannung yon Zn-Amalgam gegen Lsgg. von ZnS04 und Na,S04 ge- 
mesaen. Die esperimentellen Werte entBprechen der Theorie. Doch ist der 
lleniscus nicht beweglich genug, um sehr genaue Resultate zu geatatten. Der Zu- 
satz von Na,S04 erhobt entaprechend der Theorie stark die Potentialdifferenz. Die 
Elistenz einer Potentialdifferenz zwiachen der Lsg. u. dem Hg soli nieht mit dem 
Austausch von Hg-Ionen zusammenbangen. Die Potentialdifferenz, die man fiir die 
Verschiebung des Maiimums der Oberflachenspannung yerantwortlich machen muB, 
kann nar durch adsorbierte Schichten von Kationen und Anionen heryorgerufen 
werden. Vf. bezeichnet diese Potentialdifferenzen daher ais eine solche der Ad- 
sorption. (Philoa. Magazine [6] 40. 363—75. SenŁ Odessa, Physikal. Chem. Lab. 
d. Univ.) B y k .

A lezander Frnm kin, Uler die Theorie der Elektrocapillaritat. II. (Vgl. 
Philos. Magazine [6] 40. 363; yorat. Ref.). Die Theorie yon G ib b s  uber den Zu- 
sammenhang von Adsorption und Oberfliiebenspannung wird unter Beriicksicbtigung 
der elektrischen Ladung der Trennungsflache erganzt. Es wird so die horizontale 
Entfernung zwischen den aufsteigenden und absteigenden Zweigen der Elektro- 
capillarkuryen bei yerscbiedenen Konzz. berechnet und gezeigt, daB die so berech- 
neten Entfernungen sich in guter Ubereinstimmung mit den yorliegenden Beobach- 
tungen befinden. (Philos. Magazine [6] 40  375—85. Sept. Odessa, Physikal.-Chem. 
Lab. d. Univ.) Byk.

Carl T. Compton, Uber die Ionisation durch hinUreinander erfolgende Stojk 
wnd ihre Wirkung in titfer Lichtbogensparntmg. Das Brennen einea Lichtbogens 
bei Elektrodeuepannungen, die unterhalb der Ionisierungsspaanung liegen, ist yer- 
schiedentlich durch die Annahme gedeutet, daB die Ionisation nicht in einem Zuge 
erfolgt, sondern daB ein durch einen ElektronstoB angeregtes Atom, ehe es durch 
Ausstrahlung in seinen Normalzustand zuriickkehrt, wiederum durch ein Elektron 
getroffen wird und so durch andere hintereinander erfolgende StoBe ionisiert wird, 
Vf. rechnet die Wahrscheinlichkeit der MehrfachbtoBe aus unter Benutzung der be-
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kannten Werte der Lcbenadauer angeregter Atome. Er findet, daB wirksame Mehr- 
fachstoBe aelbst unter giinstigen Bedingungen zu selten aind, um ais etwaige Ur- 
sache des Brennena des Lichtbogens bei abnorm kleinen Spannungen dienen zu 
konnen. (Physical Review [2] 15. 130.) F r a ń  CK.*

T. C. Hebb, Bas IonisationspoUntial des Quecksilbcrdampfes ais eine Funktion 
der Kathodentemperatur. Die Etektrodenspannung eines Lichtbogena in Quecksilber- 
dampf wird in der Abhangigkeit von der Temp. der Gluhkathode uutersucht. Es 
zeigt sich, daB bei hohen Tempp. auch unter 4,9 Volt, dem Wert der Reaonanz- 
spannung, der Lichtbogen brennen kann. (Physical Review [2] 15. 130; Phyaical 
Bericht 1. 1088. Ref. F k a n c k .) P f l Uc k e .

S. Dnshman and C. G. Fonnd, Studien an Ionisationsdruckmcssern. I. Kon- 
słruktion und Methode der Kalibrierung. Dem von B u c k e y  beschriebenen Ioni- 
aationadruckmesser fiir kleine Drueke wird von den Vff. folgende Form gegeben. 
Von einer langgestreckten Wolframapirale, die gegliiht wird, gehen Elektronen aus, 
sie werden mit 250 Volt bescbleunigt auf eine den Heizdraht umgebende, aua Wolf
ram gewickelte Drahtspirale zu. Dureh die Zwischenraume zwisehen den Win- 
dungen dieser Spirale treten die Elektronen in einen dureh einen konaxial an- 
gebraehten Zylinder aus Molybdśin abgegrenzten Raum ein. Hier werden sie mit 
270 Volt verzogert, so daB sie den Zylinder nicht erreichen konnen. Dagegen 
trefifen auf den Zylinder, die beim ZusammenstoB mit den Graamolekiilen erzeugten 
positiven Ionen. Der Strom poeitiver lonen ist bei gegebenem Primaratrom der 
Elektronen um so gróBer, je mehr Molekule getroffen werden, also je hoher der 
Gaadruck ist. Argon wurde zur Kalibrierung benutzt, indem zwisehen 10~3 und 
10—4 mm Hg die Angaben dea Druckmesaers mit dem MAcLEODschen verglicben 
werden. Bei tieferen Drueken wurde die naeh K n u d s e n  berechenbare Druckdifferenz 
an den Enden einer gasdurchflossenen Capillare zur Eichung gebraueht. Der Druek 
auf der Seite hoheren Druek es wurde mit dem MAcLEODaehen Druekmeaser be- 
stimmt. Yon 10—3ois 10—8 mm Hg ergab sich eine lineare Abhangigkeit der An- 
zeigen des Druckmeasers vom Argondrucke (Physical Review [2] 15. 133 bis 
134.] F k a n c k .*

S. Dnshman und G. G. Found, Studien mit lonisationsdruckmessern. II . Be- 
zichung zwisehen dem Ionisaticmsstrom zum konstanten Druek und Zahl der Elektronen 
im Gasmolekiil. Der von den VfF. beachriebene Druekmeaser (Physical Review [2] 
15. 133; vorat. Ref.) wird bei gleichem Druek mit verschiedenen Gasen betrieben, 
und das Verhiiltnia k von Ionisationsstrom zum Strom primarer Elektronen in ihm 
yerglichen. Es zeigt sich, daB k proportional der Atomnummer n ist, wie folgende 
Tabelle zeigt:

Gas n (kjn) 106 Gas n (k/n) 10'

A . 18 0,097
0,105

N . . 14 0,107
..................... 80 C O ..................... 14 0,099

Auch fiir J2, HsO und H, soli sich diese Beziehung nach Angaben der Vff. 
verifizieren. Weiter wird fiir eine nicht niiher angegebene Elektronengeschwindig- 
keit die freie Weglange der Elektronen in den verschiedenen Gasen aus den 
Messungen berechnet. Die zugrunde gelegte Annahme ist die, daB jeder Zusammen
stoB eines Primarelektrons mit einem Elektron im Atom eine Ionisation hervorruft. 
(Physical Review [2] 15. 134—35.) F k a n c k .*

R. S eeliger  und G. M ierdel, Anregung der Atome zur Liehtanission dureh 
JSlektrcnensto/}. I. Experimentelle Bestimmung der Anregungsfunktion. Yff. ver- 
stehen unter Anregungsfunktion einer Frequenz die Abhangigkeit der in dieser 
Frequenz unter sonst gleichen Umstanden bei Anregung dureh ElektronenstoS
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emittierteu Energie von der Geschwindigkeit der Elektronen (vgl. S e e l i g e r ,  Ann. 
d. Phys. [4] 59. 613; C. 1919. III. 905). Um einen Oberblick fur die Unters. des 
Mer vorliegenden Problems zu bekommen, wird zuniłchBt ein Elektronenstrahl 
kontinuierlich abnehmender Geschwindigkeit hergestellt, und der leuchtende Strahl 
wird auf den parallel gestellten Spalt des lichtstarken Spektograplien abgebildet, 
bo daB der Schwarzungsverlauf der Spektrallinien ein MaB fiłr die Abhangigkeit 
der ausgesandten Intensitat yon der Geschwindigkeit der erregenden Elektronen 
liefert. Hierzu dient folgende Versuchsanordnung: Die an einer Wehneltkathode K  
erzeugten Elektronen treten durch einen Schlitz von 1 X 3  mm der gegeniiber- 
stehenden ebenen Anodę A  in ein verzogerndes Feld zwischen A  u. einer zweiten 
parallelen Metallplatte K'. Die Spannungsdifferenz K  A  betragt 230 Volt, A K' 
310 Volt, so da8 die Elektronen im yerzogernden Feld umkehren und den gleichen 
W eg zuriicklaufen. Der Gasdruck ist etwa 0,003 mm Hg und wird nach der 
Stromungsmethode konstant gehalten. Ais Gasfiillung kam yorlSufig reiner Wasser- 
stoff zur Verwendung, der durch Kuhlung mit fester Kohlensaure in A. yon Hg- 
Dampf befreit werden konnte. Das schmale Elektronenbundel erzeugt einen 
leuchtenden Streifen im Gas, der auf den ihm parallel stehenden Spalt eines licht
starken Spektrographen abgebildet wird; der Schwarzungsyerlauf der entstehenden 
Spektrallinien wird ausphotometriert. Zur Beurteilung der Geschwindigkeit der 
Elektronen in yersebiedenem Abstand zwischen A  u. K' werden Elektronen be- 
kannter Anfangsgesehwindigkeit in das Feld A  K ' hineingeschossen und die Stelle 
bestimmt, wo der Strahl aufhort, zu leuchten, und daraus der Umkehrpunkt des 
Strahles ermittelt. So wird die Abweichung des Potentialverlaufs vom linoaren 
Abfall zwischen den Platten festgestellt. Es ergibt sich fiir die yerschiedenen 
Spektrallinien der Balmer-, des Yiellinien- und des Quecksilberepektrums bei einer 
bestimmten Geschwindigkeit der erregenden Elektronen ein Maiimum der SchwarzuDg, 
also eine bestimmte maximale Energie. Die betreffende Elektronengeschwindigkeit 
in Volt betragt fiir die yerschiedenen Linien:

B alm erserie.................................... 90 Hj, 120 Hj 150
V i e l l i n i e n ....................................  40
H g  4358. 4047 . . . . . . .  30
H g  4347, 4078 ...............................  60
Hg 4339 ...............................  > 8 0

Zwischen der Art des Schwarzungsyerlaufs der Viellinien u. ihrer elektrischen 
Aufspaltung beim Starkeffekt bestehen Beziehungen. Die Reihenfolge der Hg- 
Linien entspricht der der Zahl der Ladungen, die nach Stabk die Trager der be- 
trefFenden Linien besitzen: Das Intensitatsmaximum liegt bei um so hoheren Ge- 
schwindigkeiten, je groBer die Ladung der Trager ist. Die Verss. sollen am Helium 
fortgesetzt werden. (Ztschr. f. Physik 1. 355—64.) B. Ladenbup.g.*

A lois F. Kovarik, Ubcr die automatische Registrierung von a-Teilehcn, fi Tcil- 
chcn, sowie der y-Strahlen und Róntgenstrahlenimpulse. Der Vf. beschreibt eine 
Zahlanordnung, die es gestattet, die pro Zeiteinheit ausgesendete Zahl yon u- und 
(9-Teilchen automatisch zu registrieren. Die Brauchbarkeit der Anordnung wurde 
fur tz-Strahlen dadurch gepruft, daB die yon einem Poloniumpraparat ausgesendete 
Zahl yon «-Teilchen einerseits mittels des Ziihlapp. und andererseits durch Aus- 
zahlen der auf einem Zinksulfidschirm hcryorgerufenen ScintilJationen bestimmt 
wurde. Die Obereinstimmung war stets befriedigend. Fur die /?- Strahlen wurde 
die Kontrolle durch die Aufladungsmessungen durchgefuhrt. Ais Śtrahlungsquelle 
diente Ra D +  Ba E. Wurden (durch Einschieben von Aluminiumplatten) nur die 
durchdringenden ^-Strahlen yerwendet, so erhielt der Vf. sehr gute Cberemstim- 
mung nach beiden Methoden. Wurden dagegen alle (S-Strahlen ohne Abschirmung 
der langsameren zugelassen, so ergab die Zahlmethode eine geringere Zahl ais die
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Auflademethode. SchlieBlich zeigt der Vf. noch, daB man mittels des Zahlapp. 
auch y- u. Rontgenstrahlenimpulse zahlen kann. (Physical Review [2] 13. 272—80. 
1919; ausfuhrl. Ref. s. Pbysikal. Ber. 1. 1090. Ref. Me it n e b .) P f l UCKK.

W. Kossel, Zum Bau der Bdntgenspektren. Die kurzlich erschienene Disaer- 
tation von S te n s tb O m  (Experimentelle Untersuehuugen der Rontgenspektra, 
Lund 1919) enthalt neues esperimentellea Materiał, das weitere Priifung der friiher 
entwiekelten Auffassung von der Erregung der Rontgenserien erlaubt. I. D er  
A u fb au  des A b sorp tion aap ek tru m s. Im Rontgengebiet waren bisher keino 
Absorptionalinien bekannt, indes war friiher gefolgert worden, daB am Ende jeder 
Rontgenserie auf engem Gebiet Absorptionalinien auftreten miissen, weil naeb den 
Modellvorstellungen dort auf engem Gebiet die Bedingungen herraehen, die nach 
B o h b  die optiscben Absorptionalinien entatehen laaaen. S te n s tb O m  beobachtet 
nun mehrere Absorptionsmaxima. Sie werden in diesem Sinne gedeutet, und ihr 
Aufbau wird im einzelnen beaprocben. II. A d d it io n s b e z ie h u n g e n  u nd  F e in -  
stru k tu r . Von Additionabeziehungen zwischen den veracbiedenen Rontgenaerien 
eines Atoms erwiea sich mit der weiteren Steigerung der MeBgenauigkeit die 
zwiachen den Grenzen, etwa vKg =  vKa vLg, die ala die fundamentalere galt, 
bisher ais streng giiltig, wahrend bei dem auf Linien beziiglichen Typ 
vKjt =  vKa +  vLa kleine Abweiehungen yon der GroBenordnung l° /0 zutage 
traten. Diese Abweiehungen sind yielfach behandelt worden, eineraeits, indem 
man sie ais ein Mittel ansah, iiber die Einzelvorgange im Atominnern Naberes zu 
erfahren, andererseita, indem aogar an grundlegende Abweiehungen von B o h b s  
Frequenzansatz E  — h v  gedacht wurde. Vf. ist der Meinung-, daB die Erscheiuung 
durch das Zusammenwirken von Auawahlvorgangen (vgl. W . KOSSEL u . A. SOMMEB- 
FELD (Ber. Dtsch. Physik. Ges. 21. 240; C. 1919. III. 416) mit der Peinatruktur 
der Terme zustande kommt- In der obigen Gleichung, die sich auch bo auflósen 
lUBt: (vKg — vi[g) =  (vKg — vLg) +  (vLg — vMg), konnen vLg und vMg mehrere 
Einzelwerte besitzen, die fiir M  g erat jptzt durch die STENSTBOitachen Messungen 
bekannt geworden sind. Vf. zeigt, daB ein Aus wahlvorgang, nach dem in der 

Linie (linkB) die dritte STENSTBOMsche JLf-Grenze, in der L a  Linie (rechts) 
die erste funktioniert, einen Defekt ergibt, der sich den beobachteten Defekten 
zwanglos einfugt, —  sieht alao einen aua der Optik wohlbekannten Vorgang, der 
wegen seines allgemein elektrodynamischen Uraprunga unireraell sein muB, auch 
hier im Rontgengebiet im Spiele, und halt es nicht fur berechtigt, wahre Defekte, 
d. h. VeratoBe gegen die Additionsbeziehungen oder B o h r 3 Freąuenzansatz an- 
zunehmen. Gegenuber der Ansicht S o m m e r f e ld s  (Ztschr. f. Phys. 1. 135; folg. 
Ref.) glaubt Vf. sich nicht in demselben MaBe auf Wasserstoffahnlichkeit der 
auBeren Atomschalen stiitzen zu diirfen, wie es die SOMMEBFELDache Beweis- 
fiihrung tut. (Ztschr. f. Pbysik 1. 119—34.) K o s s e l*

A. Sommerfeld, Bemerkungen zur Feinstruktur der Rontgenspektren. Die 
Mesaungen von S t e n s t b Om  in der 5f-Serie (vgl. K o s s e l , Ztschr. f. Phys. 1. 119; 
vorst. Ref.) bestatigen aufs neue die bereits mehrfach in optiachen und Róntgen- 
spektren gemachte, von der Theorie des Vfa. vorausgesehene Erfahrung, daB die 
charakteristische Feinatrukturbreite sich yielfach nicht z w isch en  den stiirksten 
Linien, so n d e rn  zwischen e in e r starken und dem schwachen Begleiter einer anderen 
finde. E s wird gezeigt, daB die von K o ss e l  angenommenen Auswahlvorgange sich 
streng ais Folgen dea allgemeineń Auswahlprinzips (Ru b in o v ic z , B o h b , K o ssel  
und So m m e k f e l d ) yerstehen lassen, wenn man den Rontgenspektren die in der 
bisherigen SoMMEKFELDschen Feinstrukturtheorie angenommenen Quantenzahlen 
zuschreibt. Dies wird im einzelnen g en au  belegt. In d e s  bietet die dort gegebene 
Auffassung der -BT- -̂Linie (mit der dritten M-Grenze) insofern eine S eh w ierigkeit,
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ais łiler nach dem Auawahlprinzip noch ein starkerer Begleiter, von Mg3 ans, 
cxietieren sollte. Im Gegensatz dazu sieht Vf. das b e o b a c h te te  K -fl ais das 
von M g, ausgehende an und betont, daB die KossELsche Auffassung eine sehr 
weitgehende Abweichung der M-Terme von der Wasserstoffahnlichkeit erfordere, 
so daB Vf. lieber die Exiatenz wirklicher Defekte annimmt. Zusammenfassend 
kommt er zum Schlusse, daB bei den Kombinationsdefekten Auswahlyorgiinge zwar 
mitspielen, aber nur einen kleinen Bruchteil davon erkliiren konnen, „es sei denn, 
daB die Annahme einer auch nur angenaherten Wasserstoffahnlichkeit der M- und 
JY-Grenzen irrefiihrend ist“. (Ztschr. f. Phyaik 1. 135—46.) KOSSEL.*

T. H eurlinger, Uber Atomschwingungen und MolekiilspeJctra. Unter konse- 
ąuenter Anwendung unserer Quantenvorstellungen u n d  insbesondere d es B oH R schen 
Analogieprinzips auf die Schwingungen der Aiome im Molekiilyerband liiBt sich 
eine Reihe von Aussagen maehen uber die Spektra der Molekule. In d en  vorerst 
zu besprechenden Teilen I u n d  III wird von d e r Molekulrotation ganz abgesehen. 
Die Bindung d e r Atome wird naturgemaB ais nicht rein ąuasielastisch angenommen 
u n d  entspreehend der Energieansatz fu r  den Oszillator nach  hoheren Potenzen der 
Quantenzahl erweitert. GemaB Analogieprinzip sind dann auch hohere Quanten- 
spriinge mit entsprechender Intensitatsabstufung zuzulassen, wie schon yon B o h s  
hervorgehoben. Die hieraus sich ergebenden Schwingungsepektren werden ent- 
wickelt (I). Die Anwendung auf die kurzwelligen Bandenspektren liefert das 
Bandkantengesetz in einer dem Kombinationsprinzip entsprechenden Form, wie sio 
iibrigens auch neuerdings yon DESLiNDBES aufgestellt wurde. Betrachtungen uber 
die GroBe der anzunehmenden Quantensprunge und numerische Daten fiir die Koeffi- 
zienten der Kantenformel samtlicher Bandeng>uppen des Stickstoffs erganzen daB 
so gewonnene Bild der Bandenstruktur. In Teil II wird der Einfachheit halber 
die Atomschwiugung ąuasielastisch genommen und das Spektrum eines zugleich 
Bchwingenden und rotierenden Molekuls in Strenge ąuantentheoretisch berechnet. 
Es ergibt sich eine wenn auch ziemlich kleine, Abweichung yon dem einfachen 
BjEKRUMschen Ausdruck fur die Botationssehwingungsbande. (Ztschr. f. Phyaik 1. 
82—91.) L e n z *

J. A. Anderson, Das Spektrum elektrisćh zerstaubter Drahte. Die Zerstaubung 
yon feinen Drahten durch die Entladung eines Kondensators mit hoher Spannung 
(26000 Volt) ermoglieht es, Absorptionsspektren bei hohen Tempp. gleich denen 
der Sonne und einiger Sterne zu erhalten. — Ein Verf. zur Herst. feiner Drahte 
(0,01 mg pro cm) wird angegeben. (Astrophysical Journal 1 9 2 0 . Januar; Chem. 
News 1 2 0 . 307—8. 25/6.) J u n g .

George Jaffe, Zur Theorie der Hochvahuumentladung. Die Baumladungstheorie 
der Hochyakuumentladung wird nach zwei Richtungen yeryollstandigt, indem bei 
ebener Anordnung der EinfluB positiyer Ionen, sowie eines positiyen Gradienten 
untersucht wird, und bei zylindriseher Anordnung der EinfluB positiyer Ionen. 
Der Yergleieh mit der Erfahrung wird an den Yerss. yon L i l i e n f e l d  (Ber. K. 
Sachs. Ges. WiBS., Math. phys. KI. 71. 113; C. 1 9 2 0 . I. 600) yorgenommen und 
ergibt, daB sich samtliche yorliegenden Stromapannungscharakteristiken durch die 
gewonnenen Formeln wiedergeben lassen; die weBentliche Konstantę hat jedoch 
einen viel kleineren Wert, ais die Theorie yerlangt. (Ann. der Physik [4] 63 . 145 
bis 174. 28/9. [4/4.] Leipzig.) B y k .

J. E. L ilien fełd , BemrJcung su Herm O. Ja/fes vorstehcnder Arbeit: „Zur 
Theorie der H ochvakuum enłladung(Vgl. J a f f ź , Ann. der Physik [4] 63. 145; 
yorst. Ref.). Zwiachen dem Vf. und J a f f ć  besteht eine Unstimmigkeit hinsichtlich 
der Art und Weiae, wie die im hochsten Yakuum beobachteten Kurven yon beiden 
Seiten gedeutet werden. Eine der Grundgleichungen J a f f Źb entspricht nicht den 
Bedingungen yon L il ie n f e l d s  Yerss. Es ist dies die Gleichung, welche besagt,
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daB die kinetische Energie der Elektronen in einem Quersehnitt durch die Potential- 
differenz dieses Quersehnittes gegeniiber der Gliihkathode bestimmt ist. Wider- 
spricht so bereits der Ansatz den Bedingungen der Verss., so kann man auch 
nicht yerlangen, daB weitere Folgerungen ans den Grundgleichungen mit den 
Yerss. in Einklang stehen. Zur Behebung des Widerspruches schlagt Vf. die An- 
nahme vor, daB im Entladungsgebilde positiye, unabhśingig von der StoBionisation 
der GasreBte durch einen besonderen Dissoziationsyorgang entstandene Elektrizitat 
sich befindet. Was in entscheidender Weise zur Erklarung der Beobachtungen von 
L i l i e n f e l d  z u  berucksichtigen sein wird, ist das eigenartige Yerhalten der Iso- 
latoren im Hochyakuum IonenstoB gegeniiber, und z war besonders die Tatsache, 
daB die Isolatoren Bich auch nicht annahernd auf das yolle der Elektronengeschwin- 
digkeit entsprechende Potential aufladen. (Ann. der Physik [4] 63. 175—78. 28/9. 
[29/3.] Leipzig, Physikal. Inst. d. Univ.) Byk.

K. Schreber, Begriff und Zahlung der Temperatur. Es wird dargetan, wie 
man sich die Entstehung des Temperaturbegriffes zu denken hat, und wie die 
zahlenmaBige Festlegung der Temperaturskala stattgefunden hat, die zunachst 
willkurlich durch G a y -L u ss a c  erfolgte und spater von K e l v in  auf thermodynami- 
sche Grundlage gestellt wurde. (Naturw. Wchschr. [N. P.] 19. 1—11.) H e n n in g .*

Ernst S ie ,  JEinfluf! der Obtrjldchcnspannung auf Schmelzen und Gefrieren. 
Unter Bezug auf eine Arbeit yon P aw low  (Ztsch. f. physik. Ch. 65. 1) gibt Vf. 
einen Ausdruck fiir die Abhangigkeit des Schmelzpunktes T, kleiner Krystallkorner 
yon der Oberfliichenspannung St3 (freie Energie der Oberflachenheit in der Form 

2 S
Tt— T0 — — wori n T0 der Grenzschmelzpunkt (ohne Berucksichtigung

der Oberflachenenergie), s3 das spcz. Gewicht der festen Phase, r der Radius des 
kugelfórmig gedachten Krystallkornes u. ą seine Scbmelzwarme bezeichnet. Diese 
auf rein thermodynamischem Wege aus der GiBBSschen Gleichgewichtsbedingung 
abgeleitete Gleichung, die auch in sinngemaBer Abanderung fiir einen Tropfen im 
Innem eines Krystalles gilt, gibt andere Resultate, ais sie yon P a w l o w  erhaiten

worden sind. Welche der Bedingungen +  S13 giiltig ist, laBt sich aus

noch anzustellenden Beobachtungen uber das Schmelzen yon Krystallen ermitteln. 
Wahrscheinlich sind die meisten amorphen Korper besonders fein krystallinisch mit 
KorngroBen <^10—5 cm und das Fehlen eines definierten F. auf den EinfluB der 
Oberflachenspannungen zuruckzufuhren. (Wien. Anz. 1920. 137—39.) H. R. S c h u l z *

F. Y. E dgew orth , Uber die AnwendbarJceit von Wahrsckeinlichkeiten auf die 
Bewegung von Gasmolekiilen. Die erste Reihe von Wahrscheinlichkeitsbetraehtungen 
bezieht sich auf einen eindimensionalen Fali der Bewegung yon Stempeln in einem 
langen Rohr. Fiir die Ermittlung von  Geschwindigkeitsyerteilungen werden drei 
yerscbiedene Behandlungsweisen benutzt. Die erste ist die des Fehlergesetzes. 
Die zweite beruht auf dem BoLTZMANNsehen H-Theorem, die dritte auf einer 
yereinfachten Form des letzteren Theorems. Dann geht Vf. zu dem zweidimensionalen 
Fali der Bewegung yon Scheiben in einer Ebcne uber, der wieder nach den drei 
angedeuteten Methoden behandeli wird. Dabei erfolgt nacheinander die Berech- 
nung mit KARTESischen u. allgemeinen LAGRANGEschen Koordinaten; im letzteren 
Falle bei zwei yerschiedenen Arten yon Scheiben, d. h. Molfkiilen. Ais Kraftgesetz 
werden elastische Reflesion und ZusammenstoBe auf Basis yon Wirkungsspharen der 
Molekule angenommen. (Philos. Magazine [6] 40. 249—70. Sept.) B y k .

CyTil H. Meyera, Eine Dampfdruckgleichung. (Vgl. T o d d  u . O w e n , Pkil03. 
Magazine [6] 38. 655; C. 1920. I. 194.) Vf. halt die Dampfdruckgleichung fur 
theoretiscli unbefriedigend, da sie noch andere Yoraussetzungen enthalt, ais die yon
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T o d d  u . O w e n  ausdrucklich angegebenen. Auch kann die CTbereinstimmung der 
Gleichung mit den Verss. auch fur eine empirische Gleichung nicht ais ausreichend 
angesehen werden. (Philoa. Magazine [6] 40. 362—63. September. [15/4.] Bureau of 
Standards Department of Commerce.) B y k .

T
/ /I /

d T in der Wegscheidersćhen Dampf-

o
druckformel. Mathematische Ergiinzung zu einer thermodynamischen Unters. W e g - 
6CHE1DERS (Ztschr. f. physik. Ch. 94. 739; C. 1920. I I I .  299). (Ztschr. f. physik. 
Ch. 95. 434. 21/9. [10/7.].) j . Me y e r .

T

R udolf W egscheider, Zur Endlichkeit des Ausdrucks d T . Erwiderung
o

a u f  Ma y  (Ztschr. f. physik. Ch. 95. 434; vorst. Ref.). (Ztschr. f. physik. Ch. 95. 
435—37. 21/9. [20/8.] Wien, I. Chem. Univ.-Lab.) J. Me y e r .

B. Anorganische Chemie.
Carl T. Compton, In Helium durch 20 Voltst6fle hervorgerufene Strahlung 

und Ionisation. Vf. findet, daB He bei hohem Druck durch stoBende Elektronen 
von 20 Yolt nicht nur zur Lichtemission angeregt wird, sondern auch ionisiert 
wird. Mit abnehmendem Druck geht die Ionisation zuriick zugunsten der Strahlung. 
Vf. deutet diese Erscheinung durch die mit wachsendem Druck steigende Wahr- 
scheinlichkeit, daB die Elektronen angeregte He-Atome treffen. Die Anregung der 
Atome erfolgt durch Absorption von Licht, das benachbarte Atome ausgestrahlt 
haben. (Physical Review [2] 15. 131—32.) F r a n k .*

F. K irchhof, Zur Kenntnis des Goldschwefels. E in  Beitrag zur Chemie des 
Antimongoldschwefels und rerwandter Yerbindungen. Reiner, orangegelber Antimon- 
goldschwefel besitzt die Formel Sb8S4 (Antimontetrasulfid) und stellt einen Spezial- 
fall eines allgemeinen Typus von Verbb. der Formel Me^SbSj,, dar, in welcher 
Me =  Sb und x =  y ist. Er ist daher ais Antimonsulf- oder -łhioantimoniat, 
Sb[SbS4], aufzufassen. Salze diesea Typus bilden sich ganz allgemein durch doppelte 
Umsetzung von Natriumaulfantimoniat mit neutralen Schwermetallsalzlsgg., welche 
Sulfide bilden konnen. So geben die Salze von Cd", Mn” orangerote, Hg", Sn", 
Fe"‘ ockergelbe, Pb", Cu", Ag', Bi‘" schokoladenbraune, Fe", Co", Ni" schwarze, 
Ba" weiBe Ndd. Ebenso reagiert auch SbCl8 unter B. yon Sb[SbS]4. Cr, Al, Mg 
zers. die Lsg. unler HaS Entw. und B. von Metallhydroiyd, S u. Sb,S4. — Naher 
untersuchte Vf. Darst. und Eigenschaften yon Zinksulfantimoniat (Zinkgoldsćhicefel), 
Zn3(SbS4)s (chromgelber, feinkorniger Nd.). Es yerfarbt sich beim Erhitzen auf 160° 
und zera. sich bei 200° vollig unter B. yon S u. yiolettem Sb5S3. Bei Behandlung 
mit verd. Sauren bildet sich glatt reines Sb2S4 ohne estrahierbaren S und von 
gleichen Eigenschaften wie eitrahierter Orangegoldachwefel nach der Gleichung: 
Zn,Sb2S8 +  6HC1 =  SbtS4 +  3ZUC1, +  HsS, +  2H»S.

Hiermit ist die yerbreitete Ansicht, daB Orangegoldschwefel Sb,S6 oder ein 
Gemisch yon Sb,Ss und SbaSs darstelle, ala unhaltbar erwiesen; ebenso die Be- 
hauptung, daB Goldschwefel durch CS2 zers. werde. Auch der reinate technischs 
Orangegoldschwefel enthalt atets etwa 8% durch CSj, Aceton, Bzl. uaw. extrahier- 
baren Schwefel. Das nach der Estraktion zuriickbleibende Prod. hat die Zus. 
Sb2S4, bezw., Sb,S4 -{- SbsS3, der dunkle, carminrote Goldschwefel die Zus. Sb,Ss. 
Eine wohldefinierte cheinische Verb. der Formel Sb,S5 (Antimonpentasulfid) eiistiert 
nicht. — Vf. nimmt an, daB SbsS4 und alle Sulfoantimoniate ais polysulfidartige 
Yerbb. des dieiwertigen Sb anzusehen sind. Da die Eigenschaft der ,,Farbigkeit bloB
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den Sehwermetallsulfoantimoniaten zukommt, so muB man ais Erklarung „Ring- 
bildung“, bezw. den dadurch bewirkten Spannungszustand heranziehen: fur SbsS« 
Formel I., fur Sb,Ss Formel II, fur ZnaSbsS8 Formel III.

/ S - S \  / S x  / S —S—Me—S—S\
I. S b f —S— ^Sb II. Sb^-S-^Sb U l. Sef-S--------Me-------- S-)Sb

\ - S - /  \ S /  \ S ------- Me------- S /
N a ch tra g : Naeb Mitteilung des Reichspatentamtes B in d  bereits Yon Poggek- 

DOBFF (Ann. der Physik [2] 52. 222 [1841]) Schwermetallsulfantimoniałe dargestellt 
worden, welche mit den des Yfs. qualitativ iibereinstimmen. Die abweiebenden An- 
gaben in der Zus. besonders bei der Zn-Verb. durften auf Analysenfehler zuriick- 
zufiihren sein. Die Deutung des GoldschwefelB ais Sulfantimoniat erscbeint da- 
gegen neu. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 112. 67—80. 17/8. [24/3.] Wimpassing, 
Chem. Lab. der Vereinigten Gummiwarenfabriken HarbuTg-Wien.) G e o s c h u f f .

J. C. Mc Lennan und W . W . Shaver, Uber die Durchlassigkeit von diinnen 
Geweben und Hdutchen fiir Wasserstoff und Helium. Im AnsehluB an Verss. von 
E l w o b t h y  u . M u e b a y  (Proceedings of the Royal Society of Canada, Mai 1919), 
die sich mit der Durchlassigkeit von Ballonstoffen fur yerschiedene Gase beschaf- 
tigten, haben Yff. die Durchlassigkeit von fl. Schichten, wie Seifenlsg., fiir Gase 
untersucht. Die Menge des diffundierenden Gases wurde dabei mit einem Katharo- 
meter nach Sh e a k s p e a b  u. einem Interferometer nach JAMIN gemessen. An- 
geschlossen wurde die Unters. der Durchlassigkeit von Membrangeweben, denen 
eine physiologische Bedeutung zukommt. Die Durchlassigkeit yon Seifenlsgg., 
dereń Schichtdicke durch rotgriine Interferenzfarben eharakterisiert ist, stellte sich 
fiir He auf 670 1 pro Quadratmeter u. Tag u. fiir H, auf 960 1 bei 20°. Der Betrag 
von Transfusion des He durch Seifenhautchen ist gleich 0,70 desjenigen des R, 
durch dieselben Schichten. Durch eine W.-Schicht, die die Zwischenraume eines 
feuchten Baumwollgewebes ausfiillt, ist die Transfusion sehr gering. (Philos. Maga- 
zine [6] 40. 272—80. September. [15/5.] Toronto, Physikal. Lab. d. Univ.) B y k .

E. Cohen und A. L. Th.. M oesveld, Die Metastahilitat unserer Metallwelt ais 
eine lo lge der Allołropie und ihre Bedeutung fu r Chemie, Physik und Technik. VI. 
(Vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 25. 743.) 
Kritische Bemerkungen zu den Arbeiten von B u e g e s s  und K e l l b e b g  (Journ. 
Washington Aead. of Sciences 5. 657; C. 1916. I. 500), B b id g m a n  (Proc. Americ. 
Acad. of Arts and Sciences 52. 635), J a e n e c k e  (Ztschr. f. physik. Ch. 91. 548; 
C. 1916. II. 547) und anderen uber diese Fragen. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en N atk . Afd. 28. 762—66. 31/1.* Utrecht, VANT’H oF F -L ab .) H a .

E. Tom kinson und G. Barker, Uber Natriumphosphid. Die Yff. machen vor- 
laufige Mitteilungen iiber die Einw. Yon Na  auf roten und gelben Phosphor. Die 
Rk.-Prodd. entwickeln mit W. PHS. (Chem. News 121. 104—5. 27/8. [9/8.] Barrow 
in Furness.) Jdng.

Duncan A. M acln n es und Jam es A. B eattie, Die freie Energie der Ver- 
diinnung und die Uberfiihrungszahlen von Lithiumchloridlosungen. Druckfehler- 
berichtigung zu Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1117; C. 1920. III. 661. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 42. 1455. Juli.) J. Me y e b .

E rw in  F nes, Vergleich zwisćhen den Funkenspektren der Erdalkalien und den 
JBogenspektren der Alkalien. Die Arbeit beschaftigt sich mit der Priifung des 
Versehiebungssatzes von KOSSEL u. So m m e b f e l d  (Ber. Dtsch. Physik. Ges. 21. 240; 
C. 1919. III. 416). Vf. nimmt an, das sich die Serie der Erdalkalien durch die R it z - 
sche Formel oder dureh ihre von S o m m e b f e l d  vorgezeiehnete ąuantentheoretische 
Erweiterung darstellen lassen, wenn man ihren Termen die theoretisch geforderten 
Zahler 4N  (N RYDBERGsche Konstantę) streng beilegt, sowie daB die Alkaliserien 
sich diesen Formen mit dem Termzahler N fiigen. Die Erwartung hat sich inner-
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halb der Beobachtungsgenauigkeit yollig bestatigt. Nunmehr konnten auch die von 
der Theorie geforderten Beziehungen zwisehen den fiir jedes Element charakteristi- 
sehen Konetanten, den GroBen s, p, b, d der Alkaliserien einerseits, der Erdalkali- 
serien andererseits nachgepruft werden. Es sollte naherungsweise fiir diese ein Ver- 
dopplungsgesetz gelten, das sich auch im gro Ben u. ganzen bestatigt hat. Einige 
Abweichungen dayon, das negative Vorzeichen bei einem Teil dieser Konstanten, 
ferner die starkę Abweichung von der RlTZschen Formel fuhrten aber dazu, beim 
Ansatz des Atomfeldes eine allgemeine Reihenentw. anzunehmen, die es erlaubt, 
beliebigen Riickwrkgg. des Emissionaelektrons auf die inneren Ringe in Reehnuug 
zu ziehen. Es ergab sich, daB dureh sie sehr wohl jene Abweichungen zustande 
kommen konnen, daB aber trotzdem die Vorstellung ringformiger Elektronen-' 
anordnung noch zu eng ist u. nicht zur Berechnung der Serienkonstanten hinreicht. 
Urn dem ionisierten Atom noch das zweite Elektron zu entziehen, muB, wie sich 
ergibt, doppelt aoviel Energie aufgewandt werden ais zur Ionisierung erster Stufe 
notig ist. Fiir diese auffallende u. zunachst nicht aus der Theorie von K o s s e l  u . 

S o m m e e fe ld  sich ergebende GesetzmaBigkeit wird vom Vf. eine modellmaBige 
Begrundung gegeben. Es werden im unerregten Zustand der Atome zwei Elektronen 
in der Anordnung de3 neutralen BOHRschen He angenommen, die gemeinsam die 
Grundbahn durchlaufen. (Ann. der Physik [4] 63. 1—27. 16/9. [5/2.] MtincheD, 
Inst. f. theoretische Physik.) B y k .

B. Gudden und E. P oh l, Zur Kenntnis des SiAotblendenphosphors. Die 
Anderung der DE. yon GiESELschem Zinksulfid (Sidotblende) unter der Einw. yon 
spektral zerlegtem Licht (Quarz-FluBspat Optik. Hg-Lampe, Thermosaule) wird da- 
durch gemessen, daB die bei Bestrahlung erfolgende Kapazitatsanderung eines 
kleinen, mit dem Krystallpulyer gefiillten Kondenaators dureh die Anderung der 
Freąuenz in einem mit Elektronenrohre betriebenen Schwingungskreise bestimmt 
wird, dessen 'Resonanz mit einem Schwingungskreise meBbar yariabler Freąuenz 
dureh Ausloschung der Schwebungen im Telephon eingestellt wird. Es zeigt sich, 
daB die DE. diinner Pulyerschichten sich auf den doppelten Betrag erhohen laBt. 
Der Effekt steigt in monochromatischem Licht langsamer ais proportional der Licht- 
intensitat bis zu einem Sattigungswert. Diese Erscheinung deuten die Vff. dahin, 
daB am Sśittigungspunkt ein Gleicbgewichtszustand zwisehen einer die Kapazitat 
erhohenden und einer sie zerstorenden Wrkg. des Lichtes eintritt. Der Effekt 
ist spektral stark selektiy, bei 390 fifi sechsmal groBer, ais bei 300 u. 460 /u/j, und 
ist nicht identisch mit den aktinodielektrischen Leitfahigkeitserscheinungen. (Ztschr. 
f. Physik 1. 365—75.) See m a n n .*

N. E Eberly, C. V. Gross und W. S. Crowell, Das System Zinkoxyd, Phos- 
phorpentoxyd und Wasser bet 25 und 37°. Es wurden die isothermen Lóslichkeits- 
kurven des ternaren Systems ZnO-P%Ot -Hi O bei 25 und 37° bis zu einem Gehalte 
von 55% P20 5 festgelegt. Bei 25“ wurden folgende feste Phasen festgestellt: 
Zna(P04),-4H ,0 , ZnHPOł -3HjO u. Zn!HtP 04),*2H20 . Bei 37“ trat noch eine neue 
Pbase ZnHP04*HsO auf. Zur Darstellung des Zinkorthophosphat- Tetrahydrats 
sattigt raan eine LBg. von 50% PsO, in W. beim Kp. mit ZnO, wobei das ver- 
dampfte W. zu erganzen ist. Dann wird rasch auf Zimmertemp. und schliefilich in 
Eis abgekuhlt. Nach dem Zugeben yon 10 Volumen eiskalten W. wird kraftig ge- 
itihrt u. die Lsg. in eine Porzellanschale filtriert, die dann unter Ruhren auf dem 
Wasserbade erwarmt wird. Es sebeiden sich bald durchsichtige Platten des Tetra- 
hydrates ab, die abgesaugt, mit kochendem "W. gewaschen und auf Tontellern ge- 
trocknet werden konnen. (Joum. Americ. Chem. Soc. 42. 1432 39. Juli. [4/5-] 
Philadelphia Lab. der S. S. White Dental Manufacturing Company.) J. Me y e r .

Stefan Meyer, Zur Frage nach der Ezistenz ton Isotopen mit gleichem Atom- 
gewićht. Thorblei aus Thorit besitzt nur a-Strahlung, die sich ąuantitatiy aus dem
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Po erklaren laBt, welches infolge der kleinen Beimengung von Ur im Ausganga- 
material vorhanden sein muB. Sowohl die Strahlungsyerhaltnisae wie auch die 
Analyaenergebnisse maehen es wahrscheinlich, daB die bei dem gegabelten Zerfall 
des ThC auf verschiedenem Wege entstehenden Anteile des ThD beide stabil sind. 
Es liegt kein zwingender Grund fur die Annahme yor, es konne Isotope mit gleichem 
At.-Gew., aber yerschiedener Zeifallswahrscheinlichkeit geben. Die Unterss., ob 
die Unstimmigkeiten der Ac-Zerfallreihe durch das Vorhandensein von Isotopen 
nach Art der StofFe zwischen Th und ThX erklart werden konnten, ergaben, daB 
sich kein Isotop, weder zu RdAc, noch AcX, noch ein £?-strahlendes Isotop zu Ac, 
noch ein solches in der Urangruppc finden lieB. Die Ae-Zerfallsreihe muB daher 
ais einheitlich aufgefaBt werden.

Das Verhaltnia Ac zu U erwies sich in einer Reihe von Erzen trotz der groflen 
Verschiedenheit ihrer geographisch weit auseinanderliegenden PuudatUtteu, der 
Yerschiedenheit ihres Eutstehena und ihres geologischen Alters und der groBen 
Unterschiede in ihrem Th-Gehalt ais konstant. Damit erhalt die Annahme, daB 
die Protactinium-Actiniumreihe genetisch aus dem U herzuleiten ist, eine gesicherte 
Stiitze. In den gleichen Erzen wurde das Verhaltnis UXj : IJY gemessen und 
ebenfalls konstant gefunden. Damit ist der Zerfallsgang U  II —V UY —>- Pa 
geaichert. Das Abzweigungsyerhaltnia der Ac-Reihe aus der U-Reihe wurde zu 
etwa 4°/0 gefunden. Zum SchluB werden die yerBchiedenen Deutungsmoglichkeiten 
fiir die Herkuuft der Ac-Familic im Zuaammenhang mit der Frage nach dcm Vor- 
kommen von „Isotopen hoherer Ordnung“ mit gleichem At.-Gew. erortert, und es 
wird auf dio Folgerungen fiir die Anachauungen iiber die GroBe der Binnenkrafte, 
welche das Atomkerninnere zusammenhalten, hingewieaen. (Ztschr. f. physik. Ch. 
95. 407—33. 21/9. [3/7.].) ' J. Me y e r .

J. G-róh. und G. v. H evesy, Die Selbstdiffusionsgeschwindigheit des gesćhmólzenen 
Bleies. Die Selbstdiffusion ist theoretisch einfacher zu ubersehen, ais die Diffusion 
in eine zweite Molekiilgattung hinein. Die Schwierigkeit liegt aber in der Cha- 
rakterisierung der diffundierenden Molekule, die zunachst mit denjenigen identisch 
sind, innerhalb dereń die Diffusion stattfindet. Bei der Selbstdiffusion der Gase 
pflegt man sich so zu helfen, daB man N, in Oa diffundieren laBt, wobei man 
nahezu die gleichen Mol.-Gew. u. Molekularradien hat u. deshalb einigermaBen den 
Fali der Selbatdiffuaion realiaiert. Beim Pb yerwendet Vf. ais diffundierende Sub- 
stanz isotopes Pb (Th B), das durch seine Aktmtat im Gegenaatz zum gewohn- 
lichen Pb identifizieit werden kann. Die kleine Atomgewichtsdifferenz spieit keine 
Rolle, um so mehr ala die Diffusionageschwindigkeit bei konstanter Temp. praktiach 
allein yom Radius abhangt u. man Grund zu der Yermutung hat, daB die Radien 
der Isotopen einander gleich sind. Die Hauptachwierigkeit bei der experimentellen 
Anordnung bildet die Vermeidung der Konyektion sowohl beim Aufeinanderschichten 
der Fil. wie wahrend des Diffusionsyorganges u. der darauf folgenden Trennung. 
Nach dem Ablauf der Diffusionszeit von 1/J bis 2 Tagen schaltete man den Heiz- 
strom aua u. lieB das Pb im Oien erstarren. Die Pb-Saule wurde in yier gleiche 
Stiicke von je 1,5 cm abgeachnitten. Aus den Spaltstiicken wurden diinne Pb- 
Blattchen gewalzt u. ihre «■ AktiyitSten im Elektroskop yerglichen; dereń Verhaltnis 
gab unmittelbar die Yerteilung des aktiyen Pb zwischen den yier Schichten nach 
der Diffusion u. der durch die Moglichkeit der Berechnung der Diffusionskonstante 
des aktiyen Pb im inaktiven. Berechnet man nach der Formel von E in s te in - S m o lu -  
CHOWSKI aus der ermittelten Diffusionskonstante den Radius des diffundierenden 
Pb-Atoms, bezw. Molekuła, da Assoziation yorliegt, so erhalt man 0,7S -10“ s cm. 
Berechnet man sie nach der yon S u t h e r l a n d  modifizierten Formel, so ergibt sich
1,16*10—8 cm. Doch wird diesen Absolutwerten eine besondere Bedeutung nicht 
beigemesaen, sondern der Hauptwert auf das Yerhaltnis yon Diffusionsgeschwindig-
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keiten u. damit yon Molekulardimensionen gelegt. Es wurde die Difiusionsgeschwin- 
digkeit des Pb-Ions in W. mit der des Pb-Atoms im geschmolzenen Pb verglichen. 
Dabei mu8 sie anf die gleiche Temp. u. gleiche Zahigkeit des Mediums reduziert 
werden. Auf die Zahigkeit des W. u. Zimmertemp. reduziert, ergibt sich fur die 
Selbstdiffusionsgeschwindigkeit fiir geschmolzenes Pb der Wert yon 2,1 qcm/Tag. 
Dieser betragt rund da3 Dreifache der Diffusionsgeschwindigkeit des Pb-Ions in W. 
Daraus folgt, daB der Radius des PbTons mindestens dreimal so groB ist, ais der 
der Atome (Molekule) des geschmolzenen Pb, somit im Einklang mit theoretischen 
Vorstellungen die starkę Hydratation des ersteren. (Ann. der Physik [4] 63. 85 
bis 92. 16/9. [23/3.] Budapest, Chem. Inst. d. Tierarztlichen Hochsehule, 1914 bis 
1920.) B y k .

A. L. W illiam s, Uber die ekktrische Leiifdhigkeit von mit Glimmer geschmol- 
zenem Kupfer mit einer Einleitung von J. C. Mc Lennan. Mc Lennan teilt Verss. 
mit, die W illiam s wiihrend des Krieges gemacht hatte, und die von Frl. Isabel 
M ackey und Frl. I. Giles im Laboratorium yon Mc Lennan fortgesetzt worden 
sind. Verss. von W illiam s. Die Cu-Glimmermiachung wurde auf einer Cu-Platte 
ais Anodę hergestellt, der ein Kohlestab ais Kathode gegeniiberstand. Es wurde 
auerst der Glimmer gesehmolzen und dann das Cu zugegeben. Yon beiden wurden 
etwa gleiche Gewichtsteile yerwendet. Widerstandstemperaturkuryen der Mischungen 
wurden zwischen 27 und 850° aufgenommen. Dabei ging der Widerstand yon 16000, 
auf 0,5 Ohm herunter. Der Widerstand nimmt also ungewohnlich stark mit 
steigender Temp. ab. Es wurden sehr diinne Schichten aus dem Materiał her
gestellt, die wegen ihrer abnormeu Temp.-Koeffizienten des Widerstandes empfind- 
lich gegen ultrarote Strahlen waren, und die eventuell fiir Signalzwecke in Betracht 
kommen. Es wurden auch einige wenig erfolgreiche Yerss. zum Zusammenschmelzen 
von Glimmer mit Sn, Ag, Pt, Fe gemacht. Yerss. yon Frl. Mackey. Sie arbeitete 
mit yerschiedenem Glimmergehalt und fand, daB in Cu-Glimmergemischen eine Er- 
hohung des Glimmergehaltes den Widerstand bei gewohnlicher Temp. erhoht und 
die Widerstand3vcrminderung bei hoher Temp. yerstarkt. In Fe-Glimmergemischen 
trat zwischen 25 und 300° ein Widerstandsabfall von 1300 auf 100 Ohm ein. Die 
Hartę war die des Glases, und das Materiał war weit brucbiger ais Cu-Glimmer u. 
hatte starkeren metallischen Glanz. X-Strahlen. — Unterss. zeigte das Materiał ais 
homogen. Erfolglose Yerss. wurden mit Gliminer und Al, Sb, Bi gemacht. Durch 
Glimmer und Co, bezw. Ni lieBen sich leitende Gemisehe erhalten. Es wurden 
noch Leitfabigkeitsmessungen an Si-Cu, Se-Cu, Fe-Si angestellt. Verss. von 
Frl. Giles. Dicse dienen dem mikroskopischen Studium yon eben polierten Flachen 
der geschmolzenen Cu-Glimmerlegierungen. Es wurde bei Zimmertemp. und bei 
hoheter Temp. im elektrischen Ofen gearbeitet. Der Zweck derVerss. war, zu er- 
mitteln, ob die geschmolzenen Gemisehe eine krystallinische Struktur besitzen, und 
ob der abnorme Temp.-Koeffizient des Widerstandes etwa mit Anderungen in der 
Krystallstruktur zusammenhinge. Proben mit einem hohen Temp.-Koeffizienten des 
Widerstandes ergaben bei starker und schwacher VergroBerung keine merkliche 
Strukturyeranderung, weder bei senkrechter, noch bei schiefer Beleuchtung, wenn 
sie bis zu 400l> erhitzt wurden. Wegen der auBeren Ahnlichkeit der Glimmer- 
Metallgemische mit Glas wurde auch der Temp.-Koeffizient des Widerstandes des 
Glases untersucht, Doch konnten in bezug auf den Widerstand beim Glas keine 
ahnlichen Verhaltnisse aufgefunden werden. (Philos. Magazine [6] 40. 281—90. 
September [15/5.] Toronto, Physikal. Lab. d. Univ.) B ik .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
H. (łu iring, Die tertidren Manganerzlager bei Kissóc am Nordrande der Niederen 

Tatra. 1 Das Hauptfloz wird gebildet durch einen Manganschiefer, der eineD hohen
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Gehalt an Kieselsaure und an Calcium-Magnesiumcarbonaten besitzt. Das Mn ist 
ais Oiyd im Schiefer enthalten. Es handelt sich um alttertiare Mn-Seifen, alteren 
erodierten Manganerzw. der sudlich anstoBenden Niederen Tatra entstammend. 
(Ztsehr. f. prakt. Geologie 28. 117—23. August. Berlin.) B is t e r .

George W . Stose, Manganeree in den siidlichen Staaten. Manganerzlager 
kommen in einigen siidlichen Staaten, hauptsiichlich in Virginia, Georgia, Tennessee 
und Arkansas, vor. Die dortige Gewinnung betrug im Jahre 1914 94°/o der ge- 
samten Manganerzproduktion der Vereinigten Staaten. Ober die Produktions- und 
Preisyerhaltnisse bis zu diesem Jahre und wahrend der Kriegszeit werden nahere 
Angaben gemacht. Die Manganmineralien sind hauptsaehlich Oxyde, gewohnlich 
sind Psilomelan, Manganit, Pyrolusit und Wad yorhanden, in manchen Distrikten 
Hausmannit und Braunit. Manche Erze sind Mischungen yon Mn- und Fe-Oiyden, 
andere enthalten auch MnCOs neben Ca- und Mg-Carbonat und auch silicatiache 
Mn-Mineralien. Ober den Charakter der Erzlager und die Art des V. der Erze im 
siidlichen Appalachian- und Arkansasdistrikt werden nahere Angaben gemacht. 
(Engin. Mining Joum. 110. 256—62. 7/8.) D it z .

Otto M. R eis, U ber die Jiolle des Faterits und gallerłigen Kalkcarbonats be i der 
diagenełischen JErhdrtung der Sedimentkalke. Eine friiher vom Vf. (Geogn. Jahresh. 
1916/17 und 1918) beschriebene Achatart besteht bis zu 80% aus CaCO, und ist 
durch rhomboedrische Spaltbarkeit ausgezeichnet. Diese tritt auch bei sedimentaren 
Quarziten haufig auf. Mit HC1 laBt sich Dreiviertel der M. unter CO,-Entw. heraus- 
lósen, und es bleibt ein feiner weiBlicher Pulverstaub iibrig, der gestaltlich fast 
amorphea SiO, ist, krystallographisch und mineralchemisch aber die Eigenschaften 
des Chalcedons hat. Dieser „Feinchalcedon11 bildet ais unentwickelt bleibender 
Nd. aus SiO,-Lsg. eine Yorstufe des Calcitachats, welche sich spater durch Einw. 
einer CaCO,-Lsg. zu einer festeren, achartartigen, mit einer miUleren inneren Quarz- 
druse ausgestatteten Blasenfiillung erganzt. Diese BB. finden sich haufig in den 
Blasenraume fuhrenden Porphyriten des Nahetals von Oberstein, Duchroth- Thal- 
bockelheim und Niedermohr. In vielen Fallen zeigen diese Calcitachate das Bild 
einer ZerreiBung infolge von Baumverringerung des Vorstadiums und eines dadurch 
bedingten Zuzuges yon Kalklsg. ohne neue Feinchalcedonausfiillung. Die Ent- 
stehung dieser BB. kann nur durch Umwandlung yon kolloidalem CaCO,, Vaterit, 
erklart werden, der yielfach noch durch die Reste einer urspriinglichen Faser- 
struktur naehzuweisen ist; auch ist manchmal noch die alte Oberfłache des wachsenden 
Yaterits in Kugelform erhalten. — Diese hauptsaehlich in den Gesteinen der effu- 
siyen Eruptiya festgestellten Tatsachen werden mit der Entstehung der sog. Ent- 
oolithe, der Stromatolithen, der Tubenkonkretionen, mit der im Wellenkalk beobach- 
teten Sigmoidalzerkliiftung und mit der Entstehung der Septarienrisse bei fcalk- 
mergelgeoden in Zusammenhang gebracht. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1920. 
237—43. Aug.) B js t e r .

A lfred Eppler, Der Heliodor. Die von der deutschen Kolonialgesellschaft 
fur Deutsch-Siidwestafrika unter diesem Namen nach Deutschland gebrachten Steine 
sind eine griinlicbgelbe Abart des Berylls, von einer brasilianischen und mada- 
gassischen Yarietat durch nichts unterscheidbar, auBer durch ihre praehtige Lumi- 
nescenz im Kathodenlicht. Dieser Unterschied genugt aber nicht, um fur die sud- 
westafrikanischeu Berylle die Qualitat einer neuen Edelsteinart mit eigenem Namen 
in Anspruch nehmen zu konnen, da z. B. die Kubinę und Topase yerschiedener 
Herkunft auch teils Luminescenzlicht zeigen, teils nicht. (Umsehau 2 4 . 497—500. 
21/8.) B is t e k .

Edmiuid M. Spieker, Erdól in Persien und in den benachbarten Gebieten. Die 
dortigen Erdolvorkommen sind wabrscheinlich die reichsten und ausgedehntesten 
der Welt. Nach einer allgemeinen Erórterung des V. in Mesopotamien und Persien
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werden einzelne, besonders ergiebige Ólfelder hinsichtlich ihrer Lage, Ausdehnung 
und Produktion naher beschrieben, und auch auf das V. von Asphalt und bitumi- 
nosen Gesteinen in Arabien, Syrien und Palastina hingewiesen. (Engin. Mining 
Joum. 110. 316-23 . 14/8.) D it z .

J. P. R owe, Ol und Gas in Montana. Auf Gruad der euischlagigen Literatur 
werden die geologischen Verhaltnisse der wichtigsten VV. yon Erdol und -gas in 
Montana besprochen. (Engin. Mining Joum. 110. 412—17. 28/8.) D it z .

R udolf H alter, Eiserscheinungen in flieflenden Gewassern. Im Gegensatz zu 
stehendem W. kann bei flieBenden GewaBsern die Eisbildung erst dann einsetzen, 
wenn die ganze Wassermasse auf 0* abgekiihlt ist. Die mit dieser Tatsache in 
Zusammenhang stehenden Yerhaltnisse werden erliiutert. (Ztschr. f. Wasseryers. 7.
94—96. 16/12. 1919. Wien.) Sp l it t g e r b e b .

Frederick  C. F earin g , Die Zinnlager in Alaska. Das V. von Sn im nord- 
westlichen Alaska war schon 1900 bekannt. Die dortigen Zinnerzlager befinden 
sich im Herzen des York Mountain-Distriktes. Die yorkommenden niedriggradigen 
Erze entbalten Cassiterit u. wurden fiir einen wirtschaftlichen Abbau weitgehende 
AufschlieBungBarbeiten erfordern. (Engin. Mining Journ. 110. 154—58. 24/7.) D it z .

D. Organische Chemie.
Pritz E isenlolir und Edgar W óhlisch, Molekularer Brcchungskoeffizitnt, sein 

add itw es Verhalten und seine Verwendbarkeit zur Konstitutionsbestimmung (I.). E s 
wurde friiher gezeigt (ygl. E is e n l o h r , Spektrochemie organischer Yerbindungen, 
Stuttgart 1912), daB das ais „molekularer Brechungskoeffizient“ bezeichnete Prod. 
Mol.-Gew. X  ddso innerhalb bestimmter Grenzen einen zahlenmaBigen Ausdruck 
ergibt, der iihnlich wie die Ausdriieke der Mol.-Refr. und -Dispersion einen in 
Zahlenwerten wiedergegebenen Zusammenhang zwischen Molekuł u. Atomen bezw. 
Bindungsart darstellt. Die Erwartung, daB dieser Ausdruck sich infolge starkerer 
Betonung konstitutiyer Einflusse zu einer wertyollen Erganzung der alteren Methoden 
ausgestalten lassen wurde, hat sich bestiitigt. Bei der Ableitung des Aquivalents 
fiir CHj wurde die BROHLache Methode befolgt, jedoch unter ausschlieBlicher Kom- 
b in a tio n  n. K e tte n  und A uB schaltung der Reihen der n. sek. Alkohole. Aus den 
Reihen der Paraffine, prim. Alkohole, Aldehyde, Ketone, Sauren und Ester ergab 
sich ais Grundwert fiir CH, 20,56. Fiir die weitere Ableitung der Einzelaąuiyalente 
konnten Carboiyl- u. Carboxyalkylverbb. infolge ihres optisch anomalen Verhaltens 
nicht yerwendet werden. Es wurden daher die Aąuiyalente fiir H2 und einfach 
gebundenen C aus den Paraffinen CnH ,n + J berechnet und dann mit Hilfe der 
Alkohole und Ather die betreffenden GroBen fiir Alkohol- und Athersauerstoff er- 
mittelt Die aus der Reihe der Aldehyde und Ketone errechneten Werte fiir 
Aldehyd- und KetonsauerstofF differieren infolge der bei den Ketonen eintretenden 
Verzweigung deutlich yoneinander. Entsprechend der VergroBerung des Molekiil- 
yolumens bei ungesattigten Verbb. auBert sich der EinfluB der Athylenbindung ais 
Dekrement; dieselbe Erscheinung kehrt bei O wieder, der ais Hydrosylsauerstoff 
den hochsten, ais Carbonylsauerstoff den niedrigsten Wert besitzt. Ais Fehler- 
grenze fiir den Ausdruck des molekularen Brechungskoeffizienten gelten 0,2 Ein- 
heiten. Zur Nachprufung der Reinheit einer fl. Yerb. eignet sich infolge der gegen- 
seitigen Kompensation der Einflusse yon D. u. n die Mol.-Refr. bei weitem weniger 
gut ais der molekulare Brechungskoeffizient. Der E in tr it t  e in er S e ite n k e tte  
in  e in e  a c y c l is c h e  Verb. an der dem endstandigen C-Atom benachbarten Stelle 
erniedrigt den Betrag des molekularen Brechungskoeffizienten um 0,2 Emheiten 
gegeniiber dem aus den Aquiyalenten errechneten Wert, dagegen erhoht der Ein
tritt einer Seitenkette an einer yon dem endstandigen C-Atom entfemteren Stelle 
diesen Betrag um 0,45 Einheiten. Eine Kombination beider Erscheinungen laBt
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einen Mittelwert erwarten, der vom Zahlenwert der n. Kette nur unwesentlich ab- 
weicht. Wahrend r in g fo rm ig e  B in d u n g  den Wert der Mol.-Refr. nur im Falle 
des Drei- u. Vierringes beeinfluBt, liefort die Methode des molekularen Brechuugs- 
koeffizienten yom Aehtring zum Dreiring hin stetig ansteigende Dekremente, dereń 
Werte in der Klasse der Sechsringe bei KW-stoffen einerseits, Alkoholen und 
Ketonen andererseits aus noch nicht aufgeklarteu Grtinden etwas differieren, 
wahrend bei Funf- u. Siebenringen der EinfluB der Ringbindung sich im KW-stoff 
und Keton mit dem gleichen Wert zum Ausdruck bringt. Die erste in den K ern  
e in tr e te n d e  S e ite n k e tte  bewirkt zu der Ringdepression eine erneute Depression 
von ca. 0,75 Einheiten. Bei mehrfach substituierten Verbb. zeigt das o-Derivat 
gegenttber dem monosubstituierten Korper in der Regel eine uber das m- zum 
p-Derivat ansteigende YergroBerung der Differenz. Dureh gem.-Substitution 
wird der Wert des Dekrements fiir die entsprechende einfache Substitution nur 
unwesentlich geandert, auBer wenn sie in p Stellung zu einem bereits yorhandenen 
Substituenten erfolgt, wodurch sich der Koeffizient dem fiir den Stammkorper be- 
rechneten Wert nahert. Die A th y le n b in d u n g  iibt auf das Riugdekrement der 
Polymethylenstammkorper keinen SondereinfluB aus. Im Falle der einfachen Sub
stitution am doppelt gebundenen C, auch im Falle der sernicyclischen Doppel- 
bindung bleibt der Noimalwert erhalten, wahrend bei Eritfernung von Substituent 
und Doppelbindung erneute Depression eintritt. Substitution an beideu doppelt 
gebundenen C-Atomen bat einen erheblichen Plusbetrag zur Folgę, wogegen ent- 
fernte Stellung von Athylenbindung und einer bezw. beiden Seitenketten zu er- 
hohten Depressionen fiihrt. Besonders bemerkenswert ist hier das gleichartige Ver- 
halten von semicyclischen und endocyclischen Doppelbindungen. Fiir h etero -  
c y c l is c h e  S y ste m e  gelten die an homocyclischen Verbb. ermittelten Ring- 
depressionen nicht ohne weiteres. AuBerte sich der EinfluB der Ringbindung bei 
B e n z o ld e r iv a te n  auf die Mol.-Refr. bereits in einem geringen Dekrement, dessen 
Existenz dureb erneute Berechnung der wichtigsten Atomkonstanten bestiitigt 
wurde, so laBt sich auch der inolekulare Brechuugskoeffizient nicht aus dem fiir 
Heiamethylene giiltigen Wert und dem EinfluB von drei Doppelbindungen be- 
rechnen, yielmehr wird der aromatischen Kernbindung dureb Einsetzen eines Wertes 
von —21,20 Einheiten Rechnung getragen. Bei Eintritt von Seitenketten wachsen 
im Gegensatz zu den Polymethylenen mit steigender Anzahl der Seitenketten die 
positiven ttberschusse, und zwar am starksten bei der am wenigsten symmetrisch 
gebauten Form. Die CFberschiisse der am wenigsten symmetrisch gebauten Form 
gegenuber der symmetrischen unterseheiden sieb dureh das Prod. 0,5-mal der Zahl 
der Substituenten. Der OberschuB ftir den Parakorper (bezw. symmetrische Form) 
gegenuber der Metaverb. (bezw. asymmetrische Form) betragt stets 0,7 : 1; fur 
Cyclohesane gilt das Verhaltnis in beiden Fallen im umgekehrten Sinne. A li-  
p h a t isc h e  Sauren  zeigen gegenuber den mit Hilfe der Konstantę fiir Keton- 
sauerstoff errechneten Werten ein starkes Dekrement von ca. 2,48 Einheiten; 
Ameisensiiure nimrnt mit einem Dekrement von nur 0,97 Einheiten eine Sonder- 
stellung ein. Da der molekulare Brecbungskoeffizient bei den Estern gegenuber 
den berechneten Werten starkę Schwankungen aufweist, ist die Aufstellung einer 
besonderen Konstantę fiir den Carbonylsauerstoff in Sauren nicht angiingig. Da 
sich der EinfluB eines k o n ju g ie r te n  S y stem s von ungesattigten Bindungen 
dureh ein betriichtliches Inkrement auBert, liefert auch die Annahme einer Kon- 
jugationswirkung zwisehen Doppelbindung und Nebenyalenzen nicht voll abge- 
sattigter Atome (ygl. Spektrochemie, S. 157) keine befriedigende Erklarung des be-

R -C : O R-C : O H -C : O
I. I I

O • H
II. IV.

O - CE3
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obachteten Dekrements. Yielmehr liegt es nahe, in Siiuren n. Estem Bingbindung 
durch Betatigung von Nebenyalenzen gemaB I— VI. anzunehmen. Es bilden dann 

H*C : O R -C : O Ameisensiiure (III.), Ameisensauremethyl-
^  i  J,_ p I i ester (IV.), die anderen Ester der Ameisen-

U-O H j-K  O • CH3 siiure (V.), ferner die Methylester der Fett-
sauren (VI.) u. schlieBlich die anderen Ester der Fettsiiuren (II.) je eine Klasse fiir 
sich. Die nicht durch Badikale substituierten Einge zeigen die kleinsten Dekre* 
mente, welche entsprechend der Zahl der Substituenten und in CTbereinstimmung 
mit dem Verbalten der Polymethylene ansteigen. Nach der alteren Betrachtungs- 
weise, Annahme eines konjugierten Systems von Doppelbindung und Nebenvalenz, 
muBten sich Ameisensauremethylester und die ubrigen Ester der Ameisensiiure 
optisch gleich rerhalten, was den Tatsachen nicht entspricht. Durch Assoziation 
kann die Sonderstellung der Ameisensiiure und ihres Methylesters nach begonnenen 
Verss. nicht erklart werden. Die Werte der Atomiiquivalente u. Bindungseinflusse 
fur den Ausdruck des molekularen Brechungskoeffizienten ergeben sich (mit Aus- 
schluB der Ameisensiiure, der Methylester und Ameisensaureester) aus folgender 
Tabelle:
Methylengruppe...............................20,56
Kohlenstoff......................................... 25,55
W a sse r s to ff .................................... —2,50

A thylenbindung......................... —6,17

Kohlenstoffoingbindung im
Dreiring .........................................—5,5
V ie r r in g ........................................ —4,9
F iin frin g .........................................—4,2
Sechsring.........................................—3,3
S ie b e n r in g ....................................—2,2
A ch trin g .........................................—1,1
Aromatischen K e m .................... —21,2

Sauerstoff in
A lk oholen ..........................r. . . 26,54
A th e r n .............................................. 22,97
Aldehyden......................................... 17,40
Ketonen.............................................. 16,98
S iiu r e n ...............................................14,50
E s t e m ...............................................15,50
C a r b o n y l......................................... 41,04
Carbozyalkyl.................................... 38,47
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53.1746—66.16/10. [31/7.] Kónigsberg, Chem. Univ.-Lab.) E l

J. A. W ilkinson, Christ N eilson und H. M. W ylde, Schmelzpunkts-Lóslich- 
keitskurve tton Schwefel in Dichlorathylsulfid. Es wurde die yollstandige Lóslich- 
keitskurye von Schwefel in (ClCHaCH,),S bestimmt und gefunden, daB die Los- 
lichkeit des rhombischen und des monoklinen S im Senfgas dieselbe ist Unter- 
halb 78° scheidet sich aus der Lsg. rhombischer S, dariiber monokliner S aus. 
Die Loslichkeit des amorphen S unterhalb seines F. betriigt weniger ais 0,14 %• 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1377—82. Juli [28/4.]. Ames, Iowa, Edgewood 
Arsenał.) J- Me y e e .

John A. W ilkinson und Chris Wernlund, Dichte und Ausdehnungskoeffizient 
des DicMorathylsulfids. Die D. des Dichlorathylsulfids betragt bei 15° 1,2790 und 
bei 90° 1,1996, sie andert sich also um 0,001058 pro Grad. Der Ausdehnungs- 
koeffizient zwischen 15 und 90° ist 0,06514 ccm pro ccm, er nimmt pro Grad um
0,00881 ccm zu. Die Ausdehnung zwischen diesen Tempp. andert sich praktisch 
gleichmaBig. (Journ. Americ. Chem Soc. 42. 1382—85. Juli [28/4.]. Ames, Iowa, 
Chem. Lab. des Edgewood Arsenals, Iowa State College.) J Me y e b .

M arcel D elepine, U ber das Ałhylensulfid Ci 3 t S. (Kurzes Eef. nach  C. r. d. 
1’Acad. des sciences 171. 36 s. C. 1920. III. 374.) Die durch  Einw. von Siiuren u. 
Alkalien entstehenden Prodd. sind vielleicht keine einfachen Polymeren; das mit 
alkoh. NH, erhaltene Prod. en th ie lt 2,8°/0 N. Die Zus. des Jo d m eth y la ts  entspricht 
ungefahr der Formel (C.H.S^CH.J. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 740-43. 
5.—20/9. [9/7.] Paris, Facoltś de Pharmacie.) E ic h t e k .

II. 3. 6 i
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"W. Dentschmann, Die spezifisćhe Drehung optisch-aktiver FlussigJceiten im 
reinen Zustande und in Lósung. Nach B io t  hiingt die optische D re h u n g  einer 
optisch aktiyen Substanz nur von der Gewichtsmenge aktiver Substanz ab, d. h. 
jedes Molekiil iibt eine beatimmte Drehkraft aus, unabbangig davon, in welchem 
Abstande es sich von seinem Nachbarmolekiil befindet. Ea wird gezeigt, wie man 
unter Zuhilfenahme der DOLEZALEKachen Theorie der konz. Lsgg. auf Grund dieses 
Satzes die spezifisćhe Dieliung aktiver Stoffe in Lsgg. berechnen kann. Schein- 
bare Abweichungen erklaren sich aus der B. aktiver Verbb. zwischen den Kom- 
ponenten oder durch Assoziation der aktiyen Substanz. An dem Beispiel Athylen- 
bromid-Diathyldiacetyltartrat wurde gezeigt, wie man im Palle, daB beide Einfliisse 
sich gleichzeitig geltend machen, die Rechnung zu gestalten hat, wobei der Ein- 
fachheit halber angenommen wurde, daB die spezifisćhe Drehung der Doppelmole- 
kiile glcich derjenigen der einfachen Molekule ist. Die geringen Abweichungen 
zwischen Beobachtung und Rechnung erklaren sich aus dem Nichtzutreffen dieser 
Yoraussetzung in Obereinatimmung mit anderen tJberlegungen. Die starkę Temp - 
Abhiingigkeit der spezifiachen Drehung bei vielen reinen aktiyen Stoffen eiklart 
sich aus der Anderung des Assoziationsgrades der betreffenden Substanz mit der 
Temp. und aus dem Umstand, daB die Doppelmolekiile eine andere spezifiacbe 
Drehung besitzen ais die einfachen Molekule. (Ztschr. f. physik. Ch. 9 5 . 385—406. 
21/9 [23/6.]. Charlottenburg, Physik.-Cbem. Institut d. Techn. Hochscb.) J. Me y .

L. Hngouneną und G. F lorence, Uber d-Glutaminsaure. Zur Darst. von 
Glutaminsaure aus dem salzsauren Salz dampft man 2 Teile des letzteren mit 1 Teil 
Anilin u. 5 Teilen 95%ig. A. bis zur breiartigen Konsistenz ein, entzieht dem Riick- 
stand das salzsaure Anilin mit k. A. u. kryatalliaiert die zuriickbleibende Saure 
aus sd. W. um. Durch Neutralisation yon salzsaurer Glutaminsaure mit Kalkmilch 
entsteht das in 90%ig. A. unl., in W. 11. Doppelsalz CaC10H16O8N, -f- CaCl, -f- 
H |0 -[« ]d30 == — 2,25° (5,0914 g in 100 ccm W.). Reagiert schwach alkal. Das 
in der Literatur angegebene Verf. zur Darst. yon Glutaminsaure aus dem salzsauren 
Salz durch Behandlung mit Kalkmilch u. Losen des entstandenen CaCls in A. ist 
infolge B. dieses Doppelsalzes nicht gangbar. Ein Salz (C5HaO,N)6 -f- 4CuO -{- 
7,5HjO entsteht durch Sattigen einer wss. Lsg. von salzsaurer Glutaminsaure mit 
Cu(OH). in der Kiilte u. Eindampfen im Vakuum. Dunkelblaue, zentrisch gruppierte 
Prismen. 1 1 W. lost bei 24,5° 1,076 g. Cd-Salz, CdCnHjO^N. Durch Neutralisation 
yon salzsaurer GlutaminsSure mit Cd(OH),. Swl. Niidelchen. Das salzsaure Salz 
liefert mit den Oiyden yon Hg, Ni u. Co Cl-freie Ndd. Die Glutamate von Ba u. 
Zn entatehen durch direkte Einw. von Glutaminsaure auf die Oxyde oder aus dem 
salzsauren Salz. Mit den Oxyden yon Ba, Zn, Hg, N i, Co, Cd konnten keine 
Doppelsalze erhalten werden. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 750—54. 5.—20/9. 
[10/7.] Lyon, Lab. der med. Fakultat fiir biolog. Ch.) R ic h t e r .

Anie P ictet und Marc Cramer, Uber die Konstitution des Lavoglucosans. 
LaBt man Lavoglucosan mit iiberschiissigem Aeetylchlorid 4—5 Tage stehen, so 
bildet sich unter Ringoffnung fl-Acetochlorglucose. Hierdurch wird die SchluB- 
folgerung von K a r r e r  (Helv. chim. Acta 8. 25S; C. 1 9 2 0 . I. 806), wonach Lavo- 
glucosan ein inneres Anhydrid der |9-Glucose ist, bestatigt und gleichzeitig be- 
wiesen, daB eines der an der Ringbildung beteiligten Hydroxyle an das C-Atom 1 (I.) 
gcbunden ist. Die fruher fiir das Lavoglucosan aufgestellten Formeln (ygl. P ic t e t  
und Sa r a s in , Hely. chim. Acta 1. 87; O. 1918. II. 710) miissen daher yerlassen 
und durch die wahrscheinlicheren Formeln II. und III. ersetzt werden. Beim Er- 
warmen yon Layoglucosan mit etwas mehr ais der 2 At. O entsprechenden Menge 
K M u0 4 in neutraler oder schwach alkalischer Lsg. auf dem Wasserbade entsteht 
ein geschmackloser, in W. 11., in A. u. CHsOH zl., in unl. Sirup, der bis jetzt 
nicht zur Krystallisation gebracht werden konnte. Er reduziert F e h l in g s c Iic  Lsg.
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nicht, reagiert neutral gegcn Lackmus, lost sich unyerandert in NH„ ohne sich 
damit zu yerbinden, und liefert mit Phenylhydrazin ein Dihydrazon C8Hll}0,N 4, 
Isiidelchen aus w. W., vom F. 154—155°. Verbindet sich in w., essigsaurer oder 
alkoh. Lsg. mit o-Phenylendiamin zu einer krystallisierten gelben Verb. mit ba- 
sischen Eigenschaften und wird durch Essigsaureanhydrid in ein krystallisiertes 
Acetat iibergefuhrt. Das Oxydationsprod. enthalt daher 2, wahrscheinlich benach- 
barle CO-Gruppen und ein Hydrosyl. Es besitzt sornit wahrscheinlich die Konst.

die Formel III. ergibt. Die Tatsache, daB

I. HO.ĆH- 
(1)

IV., woraus sich fiir Layoglucosan

h o - S h -

-O ---------CH'1'

<«ÓH.OH

(81Ć h s . o h

II.
HO-CH-

ĆH-

III.
HO-CH-

Ćh ~
-CH,

-CH-OH
-CH
-ĆH.OH

IV .

CO-
ĆH-
ó - -CH,-

-CH-OH
-ÓH
-ÓH
Ćh ,-OH

-CO
-ĆH
-CH-OH

D e n h a m  und W o o d h o u se  (Journ. Chem. Soc. Londnn 111. 244; C. 1918. I. 80) 
bei der Hydrolyse von methylierter Cellulose eine Methylglucose erhallen haben, 
bei welcher an das C Atom 6 eine Methoxygruppe gebunden ist, steht mit dieser 
Formel nicht im Widerspruch, da das Molekuł der Cellulose nicht autsehlieBlich 
aus Elementen von der Gruppierung dea Layoglueosans aufgebaut zu sein braucht 
(vgl. PlCTET, Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 650). Die von PlCTET u. G o u d et  
(Helv. chim. Acta 2. 698; C. 1920. I. 653) ilber die Konst. der (9-Glucoside ent- 
wickelten Vorstellungen sind durch die neue Lavoglucosan-Formel ais falsch er- 
wiesen. Zum Nachweis der (} Konfiguration yon Glucosiden eignet sich die Dest. 
im Vakuum ebensogut wie die Behandlung mit Emulsin. (Hely. chim. Acta 3. 
640—44. 1/10. [20,8.]. Genf, Uniy.-Lab. f. organ. Ch.) R ic h t e r .

Ame P ictet und P ierre Castan, Ubtr das Glueosan. (Kurzes Ref. nach C. r. 
d. l ’Acad. des sciences 171. 243 s. C. 1920. III. 620.) Nachzutragen ist folgendes: 
Glueosan. [«]DJ1 =  +69,4° (c =  2,41); [a]DS3 =  +69,79° (c =  3,84). Tribenzoat, 
CjjHjjOj. Niidelchen aus verd. Essigsaure. F. 75°. (Hely. chim. Acta 3. 645—49. 
20/8. Genf, Univ.-Lab. f. organ. Ch.) R ic h t e r .

Ame P ictet, Uber die Konfiguration der a- und fi-Glucose. Stellt man das 
Yerhaltnis zwłschen ci- und /9-Glucose durch die Formeln I. und II. dar, so muB 
auf Grund der biBber bekannten Tatsachen der fi Glucose mit einiger Wahrschein- 
lichkeit die Formel II. zuerteilt werden. Dern da sie nach T a n b e t  (Buli. Soc. 
Chim. Paris [3] 13. 733; C. 95. II. 394) die stabilere Modifikation darstellt, muB 
sie die Hydroxyle auf yerschicdenen Seiten des Ringes enthalten. Zu demselben

H - Ć - O H  

H - C - O H  

H O - Ć - H  

H - ć ---------

O

H O -Ć -H
H - C -O H

H O -Ć -H

H - C —OH
I. ÓH,

i
OH

SchluB fiihren 
2612; C. 1913. 
cc- Glucose (vgl.

H -C -  
H -C -

II. ĆH
OH

ÓH

H - Ć  
H—C 

H O -Ć -H
H -Ć ---------
H -Ć -O H

III. ĆH,
ÓH

Ó
- Ć - H

H -C -O H  6  
HO—Ó—H

H -Ć --------
H -Ć -O H  

:_____ĆH, IV.

die Beobachtungen yon BOe s e k e n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 
II. 1853). Nachdem nunmehr das Glueosan (III ) a's 7 11 er 
P ic t e t , Ca s t a n , Hely- chim. Acta 3. 645; voret. Ref.) un avo

«4*
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glucosan (IV .) ais Anhydrid der /2-Glucose (vgl. PiCTET, Cb a m e b , Helv. chim. Acta
3. 640; zweityorst. Ref.) erkannt worden ist, kann die Richtigkeit dieser Formeln 
keinem Zweifel mehr unterliegen. Da die beiden Anhydride ganzlich yerschiedene 
Konst. besitzen, sollten die von V o n g e b ic h t e n  und MUl l e b  eingefuhrten Bezeich- 
nungen u- u. /?-Glueosan dafur nicht mehr gebraucht werden. (Hely. chim. Acta 3. 
649—52. 1/10. [20/8.] Genf, Univ Lab. f. anorg. Chem.) R ic h t e b .

Max F alch , iiber die Darstellung eon Maltose. V e r su c h e , zu le ic h t
k r y s ta llis ie r e n d e n  M a lto se s ir u p en  zu g e la n g e n  durch  A u s fa lle n  yon  
D e it r in  m it A lk o h o l und B a r y tw a sser . Vf. gelangte zu folgendem Verf.: 
300 g Kartoffelstarke werden mit 11 W. und 30 ccm Malzauszug 1 :4 , bereitet aus 
hellem Darr- oder Grunmalz durch 3 stiindige Extraktion, angeriihrt und schnell in 
2 1 koebendem W. eingeriihit. Nach Sinken der Temp. auf 60° werden noch 30 ccm 
Malzauszug zugegeben, und diese Temp. nach Verschwinden der Jodreaktion noch 
2 Stdn. gehalten. Daun wird aufgekocht, blank filtriert und so viel W. zugegeben, 
bis eine Konz. von 7° Balling erreicht ist. Darauf werden noch 240 ccm Malz
auszug und zu je 100 ccm FI. 7 mg FluBsaure zugegeben. Nachdem das G;mzo in 
yerkorktem Kolben 3 Tage auf 30® gehalten wurde, wahrend welcher Nachyer- 
zuckerung der Saft sich nicht triiben soli, wird nach Zugabe von CaCO, filtriert 
und aufgekocht. Die FI. wird im Vakuum auf 30 % Wassergehalt eingedampft, 
mit Maltosekrystallen geimpft und bei 40“ der Krystallisation ttberlassen. Geht die 
Krystallisation nur langsam weiter, so werden dreimal in Zeitabstanden yon einem 
Tag je 70 ccm 90°/oig. A. zugegeben, der Krystallbrei abgenutscht, der Filterruck- 
stand nochmals mit 90°/oig- A. angeruhrt und abgenutscht. Je 100 g des trocken 
gepreBten Prod. werden mit 30 ccm W. auf dem Wasserbad gelost, mit 260 ccm 
90°/„ig. A. yersetzt, zum Kochen erhitzt und filtriert. Die erkaltete Lsg. wird mit 
Maltosekrystallen geimpft, worauf die Maltose rein auskrystallisiert. 30 °/0 Ausbeute, 
bezogen auf lufttrockene Starkę. (Ztsehr. f. ges. Brauwesen 43. 281—83. 18/9. 
289—91. 25/9. 297—99. 2/10. 306—9. 9/10. Miinchen, Gśirungschem. Lab. d. 
Techn. Hochsch.) R a m m s t e d t .

P. Karrer, Zur Kcnntnis der Polysacchartde. I. Methylierung der Starkę. Wie 
Molekulargewichtsbestst. an kolloidalen Ag-Lsgg. zu ganzlich falschen Vor8tellungen 
iiber die MolekulargroBe yon Ag fiihren miiBten, da die yon Natur yorhandene 
Unloslichkeit des Ag und die Unzulanglichkeit unserer Methodik die Herst. molarer 
Ag-Lsgg. in W. nicht gestatten, ebenso miissen auch Molekulargewichtsbestst. an 
Starkę und Cellulose, die ebenfalls ais Krystalloide aufzufassen sind, welche ihrer 
Natur nach in W. unl. sind, yiel zu hohe Werte liefern. Die Starkemolekeln 
werden nach Ansicht des Vfs. nicht durch besondere Restaffinitaten (vgl. H e s s , 
Ztsehr. f. Elektrochem. 26. 232; C. 1920. III. 232), sondern durch analoge Krśifte 
zusammengebalten, wie jene, die die Ag-Atome im Ag-Krystall zusammenhalten, 
und die nur wegen der yólligen Unloslichkeit dieaer Korper nicht gesprengt 
werden konnen. Durch Methylierung mit Jodmethyl und AgsO in W. oder mit 
Dimcthylsulfat und Barytwasser laBt sich nun Starkę in 1. D eriw . uberfuhren. 
Ein Priiparat (I), das auf 1 C6Hl()Os 1 OCH, enthielt, loste sich spielend in W., 
nicht in A. und Chlf. Ein Priiparat (II.) mit 1,5 OCHs war in W. spielend 1., in 
A. wl., in Chlf. unl. Ein Priiparat (III.) mit 2 OCH, loste sich in W., A., Chlf. 
glatt auf. Ein Abbau der Starkemolekel tritt unter den Bedingungen der Methy
lierung nicht ein. DaB mit zunehmender Loslichkeit des Starkederiy. eine Zer- 
triimmerung der Starkekrystalloide Hand in Hand geht, beweist das Verh. gegen 
Jod, durch das I. rotyiolett, II. braunlicbgelb, III. fast unmerklich gelblich ge- 
fiirbt wird. Yorlaufige Molekulargewichtsbestst. an III. in W. und Chlf. haben 
ergeben, daB der Starkę nur ein Mol.-Gew. von ca. 1000—2000 zukommt, sie kann 
daher nur aus yerhaltnismaBig wenigen Monosacchariden zusammengesetzt s e i n .
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Ais Folgę der Anschauung des Yfs. ergibt sich, daB jede Substitution der Starkę, 
welche die B. 1. Deriw. bewirkt, zu einer molaren Auflosung fiihren muB. Da 
sich die einzelne Cellulose- und Starkemolekel yon der Cellulose und Stiirke nicht 
anders ais eine Molekel vom Krystall unterscheidet, ist die Einfiihrung eines neuen 
Namens wie „Celluxose“ entbehrlich. (Helv. chim. Acta 3. 620—25. 1/10. [12/7.] 
Zurich. Chem. Lab. d. Univ.) R ic h t e r .

Alph. M ailhe und F. de Godon, Neue Synthese der Cyanicasserstoffsdurc 
auf katalytischem Wege. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 737—39. 5—20/9. 
1920. [28/2. 1918.] — C. 19 2 0  III. 184). R ic h t e r .

Clifton CL Fonnd, Ionisationspotentiale des Argons, Sticksto/fs, Kohlenoxyds, 
Heliums, Wassersto/fs, des Qiuckstlbcrs und Joddampfe. Durch Aufnahme von 
Stromspannungskurven in einem Gliihkathodenrohr wurden in yerscbiedenen Gasen 
die angefiihrten Werte der IonisierungsBpannung ermittelt. Vf. gibt folgende Werte 
an: Argon 15—16 Volt, N etwa 16Volt, CO 13,5—14 Volt, Hg 10—llV o lt, H etwa 
15 Volt (dieser Wert wird ab besonders unsicher bezeichnet), He zweifelhafter 
Reinheit 20,5 Volt. (Physical Review [2] 15 132—33.) F r a n c k .*

Louis Desvergnes, Uber die Loslichkeit und die Krystallisation von Trinitro- 
m-xylol in verschiedenen LSsungsmitttln. Tiinitro-m-xylol, F. 176°, diente ais Ver- 
Buchspraparat. Es wurden mit je 100 ccm der yerschiedenBten Losungsmittel folgende 
Werte erzielt: A. (96°) 1. bei 15°. 0,09 g, bei 78° 0,65 g, kleine, schneeweiBe Nadeln, 
F. 181—181,5°, Ąmylalkohol: bei 15' 0,14 g, bei 90° 1,29 g, bei 128° 10,30 g, Jange, 
weiBe Nadeln, F. 180—181°, Aceton: bei 15° 0,95 g, bei 57° 4,27 g, lange, weiBe 
Kiystalle, F. 181,5°, Atbylacctat: bei 15° 0,77 g , bei 76° 5,43 g , lange, weiBe 
Krystalle, F. 181,5—182°, Eg.: bei 15° 0,40 g, bei 90° 5,30 g, bei 115° 15,03 g, 
lange, weiBe Krystalle, F. 182.5—183,5°, Anilin: bei 15° 3,87 g, bei 90° 34,48 g, 
lange, orangegelbe Nadeln, F. 180,5—181,5°, HNO„ (48°): bei 15° 5,51 g, bei 90° 
51,10 g, 40—45 mm lange, durchsichtige Krystalle, F. 181—182°, Bzl.: bei 15° 0,92 g, 
bei 80° 10,00 g, gelbweiBe Krystalle, F ’ 180,5—181°, Chlorbenzol: bei 15° 1,06 g,
bei 90° 11,49 g, bei 108° 108,68 g, weiBe Nadelchen, F. 182°, Nitrobenzol: bei 15*
2,56 g, bei 90° 19,60 g, schneeweiBe Nadelchen, F. 380,5—181,5°, CCI*: bei 15° 0,08g, 
bei 75° 0,96 g, sehr kleine, weiBe Nadeln, F. 180,5—181°, Toluol: bei 15° 1,11 g, 
bei 90° 9,25 g, bei 110° 21,7 g, sehr groBe, schwach gelblichweiBe Krystalle,
F. 180—181°, m-Sylol: bei 15° 0,83 g, bei 90° 9,25 g, hellgelbe Krystalle, F. 182,5°,
Xylolessenz: bei 134° 20,61 g, kleine, weiBe Krystalle, F. 182—182,5°. — Anilin 
wirkt bei hoherer Temp. zers. auf Trinitro-m-iylol ein. 25 g wurden mit 100 ccm 
Anilin 2 Stdn. gekocbt, abkiihlen auf 80°, eingieBen in 250 ccm A., unter Riihren 
abkiihlen, Nd. abfiltrieren und mit 150 ccm k. A. auswaschen. Es wurden so er- 
halten 18,5 g goldglanzende, braune Plattchen, F. 178°, unl. in sd. A., aus sd. 
Aceton Nadelchen, F. 180—181°, also unzers. Trinitro m-xylol, aus der braunen 
Mutterlauge nach Verdampfen des A. und Verjagen des Anilins mit Wasserdampf 
nach Umkrystallisieren aus A. 4,9 g schwarzbraune, krystallinische M., F. 131°, 
und durch Abdampfen der zweiten Mutterlauge 3,4 g amorphe, pastenartige M. 
Eine ahnliche, wenn auch bedeutend geringere Zers. wurde beobachtet bei 
20-stdg. Erhitzen auf dem Wasserbade. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 2. 278 bis 
284. 15/9.) G r im m e .

H. W ieland und E. Schamberg, Uber gemisćht-aromatische ditertiare Eydr- 
azine und uber Tetrabenzylhydrazin. ( X X I I I : Uber ditertiare Iłydrazine-) (XXII. Mitt. 
s. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 1313; C. 1920 III. 821.) Syn,m. Dimethyl- und 
Diathyldiphenylhydrazin sind betraehtlieh sch w erer  zu D er iya ten  des D i-  
p h e n y ls t ic k s to f fs  a u fsp a ltb a r  ais Tetraphenylbydrazin; ygl. W ie l a n d , 
F r e s s e l  (L ie b ig s  Ann. 3 9 2 . 133; C. 1912. II. 2073). Das zum \  ergleich dar-
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gestellte asymm. Dimethyldiplienylliydrazin, (CHj^N-NtCjH^j),, zeigt sich noch er- 
h e b lic h  b e sta n d ig e r . Ais seh r  a ta b il erweist sich Tetrabenzylhydrazin.

Asymm. DimełhyldiphenyUiydrazin, CUH1#N,; man liiBt asymm. Diphenylhydr- 
azin erst mit Dimethylsulfat, dann mit Natriummetliylat u. Dimethylsulfat reagieren. 
Farblose Prismen aus PAe., P. 52°, in organischen Solvenzien 11 ; besiandig in sd. 
Xylolhg., gegen Sauren yiel empfindlicher ais asymm. Diphenylhydrazin. Dureh 
Einw. von 15°/o'g- HC1 entstanden unter Gelb- u. Rotfiirbung Dimethylamin u. Di- 
phenylamin (die zugthórigen Hydroxylamine waren nicht fatJbar), femer intermediar 
p-Dimethylaminodiphenylamin, dessen Umsetzung mit dem Diphenylamin schlieB- 
lich zu einem dem Emeraldin ahnlichen, griinen Farbstoff fubrt, der bei der Red. 
mit Zn-Staub in Eg. die Leukoncrb. C28H,3N, gibt, Krystalle aus PAe., F. 175 bis 
176°. — N,N,N,N'-Tetraniethylhydrazonimnjodid, C.,H1SNSJ =  CH,-NH-N(Chl,)sJ, 
aus Hydrazomcthanbishydrochlorid (B. siehe T iiie i.e , Ber. Dtsch Chem. Ges. 42. 
2575; C. 1909. II. 587). NaOH in CH40  und CH,J. Farblose Prismen aus Aceton, 
F. 226,5°, 1. in W. — Tttrabenzylhydrazin, C^HjjN,, beim Erhitzen von Tribenzyl- 
hydrazin (B. siehe FRANZEN, K r a f t , Journ. f. prakt. Ch. [2] 84. 137; C. 1911. II. 
614) mit Benzylbromid, neben Tribenzylhydrazinhydrobromid. Farblose Prismen 
aus b. A ., F . 139,5°, wl. in h. A., zwl. in den meisten Solvenzien; liefert keine 
Salze. Wird weder durcli Losen in konz. H ,S04, noch dureh Kochen mit Zn- 
Staub in Eg. yeriindert, aber von konz. HC1 bei ltiO—205° in Hydrazin u. Benzyl- 
chlorid gespalten. Zerfallt bei 260° unter 32 mm Druek in geringem MaBe in 
Benzalbenzylamin und Dihenzylamin:

(CeH5• CHj)4N • N(CHj• C6H6)2 — > (C6H5-CH2),NH +  C .H ..C H ..N  : CH.C.H,.
Die gemcinsam mit E. Haas ausgefiihrte Osydation des Dicyćlohexylamins mit 

KMn04 in Aceton fiibrte nicht zum perhydrierten Tetraphenylhydrazin, sondern zu 
Adipinsdurecyclohexylamid, C^H^OjN =  HOjC-fCH,]* • CO-NH-CeHu , farblose 
Nadeln aus W ., Bzl. oder A ., F. 138—139°, das dureh 20°/0ig. BCi bei 150° in 
Adipinsaure und Hexahydroanilin (Chlorhydrat, Krystalle aus A.-A., F. 205°) ge- 
spalten wird. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1329—35. 18/9. [17/5.] M.iinchen, Chem. 
Lab. d. Akad. d. Wissenach.) ILBERG.

G. P. B a x ter , F. K. Bezzenberger und C. H. W ilson, Die Dampfdrucke 
cinigcr Stoffe; Chlorpikrin, Bromcyan, Mełhyldichlorarsin, Phenyldichlorarstn, Di- 
phenylchlorarsin und Arsenłrichłorid. Die Dampfdrucke der untersuchten Stoffe 
wurden dynamisch gemessen, nur beim AsCla statisch. Die Dampfdrucke, die 
tabellarisch wiedergegeben werden, lassen tich dureh die Gleichungen wieder- 
geben: Chlorpikrin log v ■ p  =  8,2424 — 2045,1/(273 t); Bromcyan log v • p  =■
10,3282 — 2457,5/(273 -f- t)\ Methyldichlorarsin log v - p  =  8,6944 —  2281,7/(273 <);
Phenyldichlorarsin log v • p  =  9,150 — 3164/(273 -f- t); Diphenylchlorarsin 
log v • p  =  7,8930 — 3288/(273 +  i); AsCl, log v • p  =  7,5183 — 1720/(273 - f  <). 
Zum SchluB werden die Verdampfungswarmen des Chlorpikrins, Bromcyans und 
AsClj, nach der CLAUSUJS-CLAPEYRONschen Formel fiir yerschiedene Tempp. be- 
rechnet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1386—93. Juli [3/5.] Cambridge, Mass. 
H a r v a r d -U m v .) J. Me y e r .

H ans M eerwein, Ubcr Anlagerung aliphatischer Aldehyde an ungesattigte Ver- 
bindungen: eine neue Synthese von 8-Lactonen. ( Vorlaufige Mitteilung.) W ie Des- 
oxybenzoin  u. Phenylacetaldehyd (Journ f. prakt. Ch. [2] 97. 225; C. 191 9 .1. 165) 
addieren sich auch aliphatiB che Aldehyde, soferu sie an dem der Aldehydgruppe 
benachbarten C mindestens ein H-Atom enthalten, an a  /9-ungesattigte Aldehyde 
und Ketone; so yerbindet sich Iso b u ty ra ld e h y d  mit a-.Vletbyl-/?-athylacrolein zu 
«.«,a'-Trimethyl-/9-athylglutardialdehyd, HCO • CH(CHS)* CH(CaH5)- CiCHs), • CHO, mit 
Zimtaldehyd zu a,or.</Trimethyl-^S-athylglutardialdehyd, HCO-CH CHjl-CHtCjH,)* 
C(CHs),*CHO, mit Zimtaldehyd zu a,£<:-Dimethyl-^9 phenyl-^-benzoyl-n-butyraldehyd,
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C,H5 • CO • CH, • CH(C8H6) • C(CH3), • CHO.— Die Anlagerungsfahigkeit der aliphatischen 
Aldehyde hiingt yermutlich mit ihrem, wenn auch wenig hervortretenden, tautomeren 
Charakter zusammen. Wiihrend durch Einw. von Na, Na-Alkoholat oder Na-Amid 
auf fith. Lsg. der Aldehyde selbst bei — 40° keine Na-Salze derselben, sondem 
Aldole entstehen, yerlauft die Aldoliaation in alkoh. Lsg. erheblich langsamcr 
ais iu allen anderen Losungsmitteln, u. z war weil sich die aliphatischen Aldehyde 
ganz allgemein mit Alkoholen unter mehr oder weniger starker Warmeentw. zu 
Aldehydalkoholaten oder Hemiacetalen, R-CH(OH)-OR, yerbinden. Die Rk. ist um- 
kehrbar, so da6 in der alkoh. Lsg. stets eine gewisae Uenge von reaktionsfabigem 
freiem Aldehyd enthalten ist.

Die 1,5 Dialdehyde und 1,5 Ketonaldehyde werden durch Alkoholat glatt iu 
die isomeren d Lactone umgelagert:

C9H6.CHvCHs.CO.C(!He __ CeH ,. CH.CH2.CH.C,H6
(CHs),Ó-CHO y  (CH^C-CO-----Ó !

bei Verwendung yon waa. oder wsa.-alkoh. Lauge entstehen die entaprechenden 
(J-Oiyaiiuren. Zur Gewinnung der ^-Lacton-, bezw. (J-Oiysauren ist die Isolierung 
der 1,5-Dialdehyde u. 1,5 Ketonaldehyde nicht erforderlich (allgemein anwendbare 
Daratellungamethode, AuBbeuten bia zu 90 °/0). — «.(9-Ungesattigte Saureester 
addieren alipbatische Aldehyde unter B. von d-Aldehydosauren, z. B. cntsteht der 
Ester HCO- C(CH3), • CH(CaH6)-CH(COa • CH,), aus Isobutyraldehyd u. Benzalmalon- 
siiuremethylester. — Ferner addieren sich • ungesattigte Aldehyde, die in dem 
der Doppelbindung benachbarten C-Atom mindestens ein H-Atom enthalten, leicht 
an andere ungesiittigte Verbb., z. B. «-Methyl-|9-athylacrolein an Benzalaceto- 
pherion zu dem Ketonaldebyd C8H5.CO-CH,-CH(C6H5)-CH(CH3).CH : C(CH,).CHO; 
analog kondensiert sich das aus 2 Mol. Acetophenon entstehende Dypnon weiter 
zu „Dypnopinakon“, C4H6-CO-CH: C(CeH,).CH,-C(,CHsXC6H5)-CH,'CO*C9H5.

A n la g eru n g  yon Iso b u ty r a ld e h y d  an B en z a la c eto p h en o n  (mit Georg 
K illing). a,a-Dimcthyl-{3 phenyly-benzoyl-n-butyraldehyd, CjbHjjO, =  C,H6-CO. 
CH,• CH(C,H6)• C(CHS),• CHO, aus je 30 g Benzalacetophenon und Isobutyraldehyd 
in 90ccm  CH,OH mit 3,5 ccm 10°/,,ig. K-Methylatlsg. bei 40° (5 Stdn.); Ausbeute 
47°/0. Nadeln (aua Acetal), F. 105—106°, 11. in Bzl., Chlf., CCllt Aceton, schwerer 
in A., Essigeater, Paraldehyd, Acetal, swl. in A. Zerfallt beim Erhitzen flber den 
F. wieder in die Komponenten; gibt mit Cr O, in Eg. a ,a -Dimethyl - - phenyl - y- 
benzoyl-n-buttersaure. — Verwendet man bei obigem Ansatz mehr Methylat und 
erwarmt langer, schliefilieh unter Zusatz yon W., bo erhalt man a,a-Dimethyl-{3,3- 
diphenyl-3-oxy-n-valeriansaure, CieH „03 =  C4H6-CH(OH)-*CH,.CH(C6H5).C(CHj),- 
CO,H, Ausbeute 93%. Priamen (aus verd. Eg.), F. 154—155°, oder prismatiache 
Tafeln (aua Chlf.) mit 1 Mol. CHCIa, daa an der Luft zum Teil entweiebt; 11. in

C6H6 • CH • CH, • CH - CjHj C2H5-CH.CH-CH(CHa)-CO
(CHA 6 -CO-----Ó ' (CH3),C.CHS— ---------- 6

A., Eg., Bzl. und Easigester, faat unl. in A. Gibt bei 200° das entsprechende 
Lacton (I,) (Nadeln aua A., F. 106—107°), mit CrOs in Eg. «,«-Dimethyl /?-phenyl- 
^-benzoyl n-buttersaure.

K o n d en sa tio n  yon łB o b u ty ra ld h y d  m it o£-M ethyl-^?-athylacrolein  
(mit K arl Steinacker). Man kondensiert mitK Methylat in CH3OH u. apaltet das 
Lacton durch alkoh. KOH zur Oiyaaure auf, die beim Abscheiden aus alkal. Lsg. 
sofort wieder ąuantitatiy in da3 a,y,y-Trim ethyl{j dthyl-S-valerolacton, C10H18O, =  H- 
iibergeht; fast farbloses Ol von angenehmem, pfefFerminzartigem Geruch, Kp „ _ t, 
140°, D.s'°4 0,9892, nDJ0 =  1,46412; ziemlich leicht mit Waaserdampfen fliichtig. 
Aus' einer mit Alkali genau neutralisierten Lsg. der Osysaure entweicht beim 
Kochen das Lacton mit den Wasserdampfen. — Mit KMn04 geht die Oiysaure
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fiber in u,K,c/-Trimethyl-fi-athylglutarsaure, Ci0H18O< =  H 03C-CCCH,),*011(05115)• 
CH(CH3)-COjH; kleine Prismen (aus W.), F. 135—136°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
53. 1829—35. 16/10. [11/8.] Bonn, Chem. Univ.-Inst.) HOhn.

H. W ieland, Die Addition von Stick$toffdioxyd an Phenylpropiolsaureesłer. 
(Unter Mitwirkung von H. W agner.) Bei langsamem Einleiten von NO, in Phenyl- 
propiolsdureathylester, gel. in Gasolin, im Kaltegemisch entsteht eine selir labile 
Additionsverb. aus je 1 Mol. der Komponentem SchneeweiBe Prismen; zerflieBt 
unter NOa-Entw. an der Luft; leicht und farblos 1. in A.; liefert mit Vio'n- KOH 
Phenylpropiolsaureester, Nitrit und Nitrat. Geht beim Stehen unter Gasolin in 
Phenpylpropiolsaureester u. Dinitrozimtsaureester, CuH10O8N, =  C8H5-C(N0s) : 
C(NO,)-CO,-C,H5, iiber.

Dieser entsteht auch, wie Vf. mit E. Scham berg fand, durch Einw. von 2 Mol. 
NO, auf Phenylpropiolsaureester in Gasolin und Stehenlassen bei 0°. Gelbes Ol 
[vermutlich cis-Form]; erstarrt zu fast farblosen Krystallen [trans-Form (?J; vgl. An- 
lagerungsprodd. des Tolans (Sc h m id t , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 619; C. 1901.
I. 834)]. Nadeln aus A., F. 66,5°, 11. auBer in PAe. — Bei der B. des labilen 
Additionsprod. werden wahrscheinlich Partialvalenzen in Anspruch genommen (vgl.

  T jeclele, L ie b ig s  Ann. 306. 92; C. 99. II. 38), indem
C6H, • C------C • CO, • C,H5 die Quantitat von Restyalenz, die jedes der dreifach

Jtq gebundenen C-Atome zur Yerfiigung hat, die Halfte der
I a i 1 freien Affinitat des NO, absśittigt (s. jnebenst. Formel).

CeH5-Ó^=C*CO,*C,H3 Beim Methylester war ein labiles Additionsprod. nicht 
zu fassen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1343—46. 18/9. 

[17/5.] Miinchen, Organ.-chem. Lab. d. Techn. Hochscb.) I l b e e g .

H ans M eerwein und Konrad van Emster, Untersuchungen in der Camphen- 
reihe. I.: Uber den Beaktionsmechanismus der Isoborneol Camphen-Umlagerung. 
Zur Erklarung dieser Umlagerung hat man bia jetzt ais Zwischenprodd. teils Tri- 
cyclen V., teils die ein zweiwertiges C-Atom enthaltende Verb. IV. angenommen. 
Letztere Verb. miiBte sich intermediar bilden, wenn die durch Einw. von gelbem 
HgO auf Campherhydrazon zunachst entstehende Quecksilberverb. bei langerem 
Erhitzen in alkoh. Suspension zerfiillt:

Ci0B la : N-NH-HgOH — > C10H19 (IV.) +  N, +  Hg +  HsO; 
unter den eingehaltenen Bedingungen erfolgt dabei jedoch fast ausschlieBlich 
(nebenbei scheint etwas Camphen zu entstehen) Isomerisation zu Tricyclen, C10H16= V .,  
Beinausbeute ca. 75% (Darstellungsmethode!); Kp. 153,5°, E. 65,3°, D .’°1 0,8373, 
nD70 =  1,43890. Verb. IV. kommt demnach ais Zwischenprod. bei der Isoborneol ->  
Camphen-Umlagerung nicht mehr in Frage; Tricyclen aber ebenfalls nicht, denn es 
wird unter Bedingungen, die eine fast Yollstśindige Umlagerung des Isoborneols in 
Camphen bewirken — mehrstdg. Erhitzen mit 33%ig. HjSO, auf 100° — nicht 
verandert (7gl. L i p p , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 769; C. 1920. III. 145). Auch 
bei der umgekehrten Bk., Anlagerung organischer Sauren an Camphen (III.) unter
B. Y O n Isobornylestern, ist seine B. ais Zwischenprod. nicht anzunehmen, denn es 
lagert Chloressigaaure mit wesentlich geringerer Geschwindigkeit an ais Camphen. 
Bei dieser Umwandlung des Tricyclens entstehen zunachst Ester des Camphen- 
hydrats II ., die sich in zweiter Phase zu Estern des Isoborneols I. isomerisieren. 
Damit stimmt iiberein, daB der Trimetbylenring des Tricyclens anscheinend ganz 
allgemein am leichtesten zwischen dem ąuaternaren C-Atom u. einem der beiden 
tertiaren gespalten wird; so liefert Tricyclen mit H -j- Ni bei 100—200° glatt Iso- 
camphan (Kp. 163°, F. 57°, E. 56,4°), wahrscheinlich unter yorheriger Isomerisation 
zu Camphen; beim Uberleiten iiber Ni (ISO—200°) im langsamen N-Strom wird es 
quautitativ in Camphen (III) umgelagert. Anlagerung Yon Br an Tricyclen fiihrt
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zu einem fl. Dibromid, auB dem sicb auch nach Impfung kein Pinen- oder Camphcn- 
dibromid abscheidet; ein Br-Atom wird leicbt durch sd. alkoh. Lauge abgespalten.

Leitet man in eine Lsg. von Tricyclen in etwa 1/J Mol. A. unter guter Kuhlung 
HCl-Gaa, bo beginnt nach kurzer Zeit AbBcheidung des wahren Camphenhydro- 
chlorids (VI.) (Ghlorid des Camphenhydrats II.), Ausbeute ca. 70% , das unter 
gleichen Bedingungen auch aus Camphen entsteht und zweifellos identiach mit der 
Ton A s c h a n  (L ie b ig b  Ann. 383. 7; C. 1911. II. 1227) im „rohen" Camphenhydro- 
chlorid ycrmuteten und ais /? Camphenhydroehlorid bezeichneten Verb. ist; weifie, 
farnkrautartig yerzweigte Krystalle, P. 125—127°, von starkem, ausgesprochen 
mentholartigem und ron dem des Pinenhydrochlorids und Isobornylchlorids durch- 
aus yerBchiedenem Geruch; ausgezeiehnet durch auBerordentliche Beweglichkeit 
des Chloratoms u. die Leichtigkeit, mit der es uuter HCl-Abspaltung das Camphen 
regeneriert. Die HCl-Abspaltung beginnt schon kurz nach der Darst. u. wird an- 
scheinend durch Sauren katalysiert; nicht ganz reine Priiparate schm. deshalb 
unter lebhafter HC1 Abspaltung, wahrend bei reinem Camphenhydroehlorid die Zers. 
erst bei ca. 150° beginnt. Die aich abspaltende HC1 bewirkt gleichzeijig allmah- 
liche Umlagerung in Isobornylchlorid (s. u.). — Camphenhydroehlorid (VI.) wird 
schon durch k. W. in wenigen Stunden, noch leichter durch Alkalien in Camphen- 
hydrat (II.) umgewandelt; die nach Zusatz yon %-n. alkoh. Lauge auftretende 
alkal. Rk. yerschwindet wie bei Pseudoaauren nach kurzer Zeit wieder, bis die ge- 
samte HC1 abgespalten ist; Camphenhydroehlorid lafit aich demnach glatt in der 
Kalte mit %-n. aikoh. Lauge titrieren, die Rk. ist nach Zusatz uberachiisaiger Lauge 
praktisch in */, Stde. yollstandig.

Langsam schon beim Aufbewahren, rasch beim Erhitzen auf 130—140° im 
Rohr oder beim Digerieren mit methylalkoh. oder ath. HC1 bei gewohnlicher Temp. 
lagert aich Camphenhydroehlorid in Isobornylchlorid (Konst. entaprechend I.) yom 
F. 158° um; daa biaherige Daratellungaverf. fiir Camphenhydroehlorid, Sattigen der 
konz., alkoh. oder ath. Camphenlsg. mit HC1 und Umkrystallisieren aus methyl
alkoh. HC1, konnte nur zu einem mehr oder weniger camphenhydrochloridhaltigen 
Isobornylchlorid fuhren. Isobornylchlorid (F. 157—159° aua Amylalkohol) enthalt 
das Cl erheblich fester gebunden ais Camphenhydroehlorid und wird yon 7 r n- 
alkoh. Lauge in der Kalte kaum angegriffen; bei 1-stdg. Erhitzen mit uberachilssigem, 
7«-n., alkoh. Lauge spaltet es indea daa Cl quantitatiy ab, wShrend das atereo- 
isomere Bornylchlorid (Pinenhydrochlorid) unter dieaen Bedingungen kaum ange- 
grifien wird (vgl. H e s s k , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 9 . 1127; C. 1 9 0 6 . I. 1423).
H,C

H.C

H,C-

H.C

CH.OH

CH .CH, H,C CH i
H .C .i.C H , F .C - i.C H ,

-------- 1— -^'C H  H,C-------- L—— 'c

II. III.
CH,

---------CH------ ,CH, H,C CH CH, H,C CH-----

1 1 H.C-C-CH, HjC»C*CHj
HjOCNCHa HC 1 CH H,C •

CH,

'CH

CH,

CH

O
ÓH,

V- "C"
ÓH,

VI. Cl-
ÓH,

Es ist daher moglich, durch ein einfaches Titrationsyerf. den Gehalt eines Chlorid- 
praparats an Camphenhydroehlorid, Isobornylchlorid und Pinenhydrochlorid an- 
nahemd quantitativ zu bestimmen. Ein Camphenhydroehlorid mit 13,0 /„ Iaobomyl- 
chlorid enthielt nach 14-tagigem Stehen in HCl-Atmosphare 30,2% Isobornylchlorid,
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ein Praparat mit 8,1 % Isobornylchlorid nach P/j-stdg. Erliitzen im Rohr auf 140 bis 
150° 5,1% Camphenhydrochlorid, 63,0°/o Isobornylchlorid, KeBt ganz oder teilweise 
Bornylchlorid, nach 5-tagigem Stchen mit methylalkoh. HC1 93,0°/0 Isobornylchlorid. 
Anscheinend yerliiuft die Umlagerung des Camphenhydrochlorids in Isobornyl- 
chlorid nie yollstaDdig, sondern bestebt ein G le ic h g e w ic h t  z w isc h e n  Iso -  
b o r n y lc h lo r id , C a m p h en h y d ro ch lo r id  und wahrscheinlich auch B o r n y l
ch lor id ; tatsachlich geht Isobornylchlorid bei kurzem Erliitzen auf 160—170° im 
Rohr zu ca. 4% in Camphenhydrochlorid uber. Die ratselhaften Obergange aus 
der Campher- in die Camphenreihe und umgekehrt diirften demnach auf eine Art 
T a u to m erie  zwischen Camphenhydrochlorid und Isobornylchlorid zuruckzufiihren 
sein; die B. yon Isobornylestern aus Camphen erfolgt durch Isomerisation der 
primar entstehenden Camphenhydratester, die yon Camphen aus Pinenhydrochlorid, 
Isobornylchlorid und anderen Isobornylestern, dereń primare B. bei der Ein w. 
saurer Agenzien auf Isoborneol anzunehmen ist, nach yorheriger Umlagerung der- 
selben in Camphenhydrochlorid, bezw. andere Camphenhydratester.

Die Analogie zwischen der Isoborneol-Camphen-Umwandlung und der sog. 
R e tr o -P in a k o lin -U m la g e r u n g  bleibt auch bei der geanderten Auffassung des 
Reaktionbmechanismus bestehen. Vermutlich handelt es sich um wahre intramole- 
kulare Atomyerschiebung, d. h. um direkten Platzwechsel zwischen Alkyl und 
Halogen. Hierdurch wird auch die B. des gleichen Gemisches yon Metbylcamphen 
u. Methyl-a-fenchen sowohl aus Methylborneol, ais auch aus Methylfenchylalkohol 
(R u z ic k a , Hely. chim. Acta 1. 110; C. 1919. I. 355) yerstandlich, indem die beiden 
Alkohole unter der Einw. saurer Agenzien bis zu einem bestimmten Gleichgewicht 
ineinander ubergehen.

Nach L rPP (Kunststoffe 1. 7) ist das Camphen aus Isoborneol, auch aktiyem, 
stets inaktiy; das gleiche gilt im allgemeinen auch fiir das aus Camphen gewonnene 
Isoborneol. Dies wiirde sich durch die Annabme erklaren, daB neben der Haupt- 
reaktion: I. II. =f̂  III. eine zweite umkehrbare II. V. lauft, so daB die In- 
aktivierting auf dem Seitenweg uber das Tricyclen erfolgt; hierdurch erklart sich 
auch die leichte Racemisierbarkeit des Camphens durch Saar en, sowie das Vork. 
geringer Mengen Tricyclen im Camphen aus Isoborneol. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
53. 1815-^-29. 16/10. [11/8.] Bonn, Chem. Univ.-Inst.) HOh n .

A. M ailhe, Katalytische Verseifung der Nttrile. (Buli. Soc. Chim. de Franc# 
[4] 27 . 754—56. 5 -2 0 /9 . [28/6]. — C. 1 9 2 0 . III. 621.) R ic h t e e .

Heinrich. W ienhaus, H ydrtenng des Furfuralkóhóls und des Furfurols iu  
Tetrahydrofurfuralkohol. Tetrahydrofurfuralkohol, C5H100 ,. Reduktion yon Furfur- 
alkohol mit PAALschem Pd in wss. Lsg. oder unyerd. mitPd-Tierkohle. (Vgl. Ma n n ic h , 
T h ie l e , Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 2 6 . 37; C. 1916. I. 812.) Die Hauptfraktion des 
Destillats, Kp.JS 85—86°, ist so gut wie rein. Kp..50 177°. D .;oso 1,054, D.*^ 1,0544. 
C6H100  <  O'; n0 =  1,44933; ,nD =  1,45167, =  1,45680, ny =  1,46138;
i ' - i ’ : Ma =  — 0,17, Mp_a =  - f  0,01. — Im Yergleich dazu die Ronstanten des 
Furfuralkóhóls: Kp.al 80°; Kp.K 82—83°; Kp.^ 96°; Kp.760 171°. D .2°,0 1,131;
D.s°< 1,1296. C ^ O  <  O’ |=; n0 => 1,48108, nD =  1,48477, up =  1,49398, 
n̂ , — 1,50192; : Ma =  — 0,44, M^_a =  ^  0,01- — Im Gegensatz zum
Furfuralkohol zeigt der Tetrahydrofurfuralkohol im Verhalten gegen Bromwasser, 
Br in PAe. keine Entfarbung, mit sehr yerd. KMn04-Lsg., keine rasche Red. und 
keine Farbung mit einem mit konz. HC1 getrankten Fichtenspan. Beide Alkohole 
yermogeń W. aus der Luft anzuziehen. — Brenztraubensaureester des Tetrahydro- 
furfurdlkohols, CłH ,0 >CH,-0-CO'CO*CHs. I g Tetrahydroalkohol -j- 2 g Brenz- 
traubensaure 2 Stdn. auf dem Wasserbade erhitzt. Esterfraktion, Kp.17 110—130“. 
— Seinicarbazon, C jH ^ O ^ . WeiBe Blattchen, F. 184—186°. — Phenylurethan, 
C4H70*CH2-0-C0»NH«C6H6 =  C1SH150,N . A us PAe. winzige, flachę Krystallche*
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von brikettformigem UmriB, aus A. etwas groBer. F. 61°. Sil. in A. und Bzl.,
11. in A., swl. in PAe. — Phenylurethan des Furfuralkohols, CĄO-CH.-O-CO- 
£<HC6H5 =  C15H nOsN. Zarte, weific Nadelchen, F. 45°. LI. in Bzl. u. A., swl. 
in PAe. — Diphenylurethan des Tetrahydrofurfuralkohols, C4Hv0-C H ,.0 -C 0-  
N(C6H6)* == C18H190 3N. Hartę Krystalltafelchen, F. 81°. — Bei der Hydrierung 
des Furfurols mit Pd Tierkohle ist Tetrahydrofurfuralkohol daa Hauptprod. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1656-66. 16/10. [26/7.] Univ. Gottingen, AUg. 
Chem. Lab.) S o n n .

K arl Fleischer, Heinrich H ittel und Pani Wolff, Uber Malonylbromid und 
eine Synthese des peri-Acenaphthindandions. Verss., mit Hilfe der von F r e u n d  
und F l e is c h e b  aufgefundenen Indandionsynthese (vgl. L ie b ig s  Ann. 373. 291;
C. 1910. H. 314) unter Anwendung yon Malonylchlorid zu nicht substituierten 
Indandionen zu gelangen, scheiterten an der Zersetzlichkeit des Saurechlorids. Wie 
Osalylbromid (vgl. F l e is c h e b  und W o l f f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 929; C.
1920. III. 509) ist nun auch Malonylbromid zu Ringschlussen geeigneter ais das
Chlorid. Dasselbe wurde durch Behandlung de3 Chlorids bei 0° mit dem Vierfachen 
der theoretisch erforderlichen Menge HBr erhalten Hellgelbe, schwere FI. yon 
deutlich griiner Fluorescenz, die an der Luft starkę Nebel bildet und sich beim 
Stehen allmiihlich braun farbt. Kp.u 55 — 57°. — peri-Acenaphlhindandion (s.

nebenst. Formel). Aus 15,4 g Acenaphthen in 75 ccm CSs, 
30 g A1C13 u. 25 g Malonylbromid; man lost zur Keinigung
in NaOH; Ausbeute 1 g. Gelbbraune Saulchen aus Eg.,
schm. bei 300° noch nicht. L. in konz. HjSOj mit heli- 
gelber Farbę u. blauer Fluorescenz. L. in Alkalien. Bei 
der Osydation mit HNOa bei 150° entstehen Mellophan- 
£&ure u. dieselbe Naphthalintetracarbonsaure, die F ee d n d  
und F l e is c h e b  (L ie b ig s  Ann. 402. 74; C. 1914. I. 548) 
durch Oiydation von Acenaphthen-5 dimethylacetyl-6-car- 

bonsaure und Acenaphthalsaure erhalten hatten. Durch die gleichzeitige Eut- 
stehung von Mellopbansaure ist nun bewiesen, daB die Kondensation des Ace- 
naphthens mit Malonylbromid in peri-Stellung erfolgt ist und die Tetracarbonsaure 
die Konst. einer Naphthalintetracarbonsaure 1,4,5,8 besitzen muB. Gleichzeitig ist 
hiermit der Beweis fiir die Formulierung des Pyrens ais dipericyclisches Naphthalin- 
deriyat (ygl. F b e u n d  und FLEISCHEB, L ie b ig s  Aon. 402. 77; C. 1914. I. 550) u. 
fiir die Konst. der friiher beschriebenen peri-Acenaphthdialfcylindandione (Fp.EUND 
und F l e is c h e b , L ie b ig s  Ann. 402. 59; C. 1914. I. 548) erbraeht. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53. 1847—52. 16/10. [9/8.] Frankfurt a, M., Chem. Inst. d. Uniy.) Iii.

H. W ieland und E. H aas, Uber ditertićire Hydrazine der Chinolinreihe. 
X X IV .:  Uber ditertiare Hydrazine.) (XXIH. Mitteil. s. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
1329; C. 1920. 111.881.) Die zu ditertiiiren Hydrazinen fuhrende Oiydation sekun- 
darer Aminę wird auf tetrahydrierte Chinolinę ausgedehnt. Die T en d en z dieser 
Hydrazine zur D is so z ia t io n  zu D er iya ten  des D ip h e n y ls t ic k s to f fs  wird 
durch Beteiligung der gesiittigten Kette am Ring merklich yermindert.

N,N'-Bis-[tetrahydro-l,2,3,4-chinolyr], C18Hł0N, =  (I.), durch Einw. yon KMu04 
auf Tttrahydrochinolin (VIII.) in Aceton. Farblose Prismen aus Bzl. +  A., F. 141 
bis 142°, sil. in h. Bzl., zl. in A. u. Aceton, wl. in A. u. Eg., unl. in wss. Sauren; 
die braunrote Lsg. in konz. H,SO< wird durch wenig W. blutrot. Beim Kochen 
mit Xylol keine wahmehmbare Veriinderung; die Lsg. in sd. Benzoesaureester farbt 
sich intensiy braungelb; mit ath. HCI entsteht ein amorpbes, braungelbes Spalt- 
prod.; ahnlich wirkt Eg. Die farbigen Prodd. scheinen der Perazinreihe anzu- 
gehoren, nebenher entsteht immer Tetrahydrochinolin. — Tetrahydrochinobenzidin 
l6,6'-Bis-(tetrahydro-l)2,3,4-chinolyl)], C^Hj.N, =  (II.), beim Schutteln der Verb. (I.)
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in A. mit wss. 2-n. HC1 (B en z id in u m la g eru n g ). Farblose Nadeln ans A. oder 
Aceton, F. 128—129°; ausgesprochen basisch; wird durch FeCl, oder CrO, in saurer 
Lag. zu einem gelbroten, chinoiden Salz oiydiert; gelbrot 1. in konz. H,SOv — 
N,N'-Dinttrosamin , C18H180 ,N 4, aua (II.) in A. durch HC1 und NaNO,. Goldgelbe 
Stabe aua Bzl., F. 196° (Zera.), awl. in A ., Aceton, Eaaigeater, A., zwl. in h. Bzl., 
leichter in Cblf.; in konz. HsS 04 gelbrot 1.; von ad. Benzoeaaureeater wird NO 
abgespalten. — Hydrazin aus p- Tolutetrahydrochinolin, C10HUN, =  (VII.), aus 
p-Tolutetrahydrochinolin in Aceton durch KMn04. WeiBe Nadeln aua abaol. A., 
F. 107—108°, bedeutend loslicher in organiachen Mitteln ais (I.), bildet keine n. 
Salze; 2-n. HC1 gibt eine grune, spater rote Farbung unter B. von p-Tolutetrahydro- 
chinolin; Eg. gibt grune, dann gelbbraune, konz. H ,S04 schmutzigviolette, dann 
rotbraune Fiirbungen. — Hydrazin aus Thallin (p-Methoiytetrahydrochinolin), 
C,0H24O2N , =  (III.). B. wie oben. KryBtalle aus Aceton oder aus Bzl. -f- A., 
F. 117—118° (Rotung), sil. in Bzl.; wl. in h. A.; A. loat 0,3%; von Sauren viel 
leichter zerlegbar ais (I.) und (VII.) (auflockernder EinfluB der Methosyle). Eg. 

CH, CH, CH, CH,
r y y z ,

J C H , H , k ^ ^ i ^ ^ C H ,
N--------------------------- N NH NH

CH, CH, CH,

HsCo ^ _ o ' cH ' c h »-o - ^ ^ ' c h *

■N------------------- N
•CH, H,CL -i L Js. / C H ,

NH

CH, CH2 ____^ O -C H , CH,_CH, ____ ^O -C H ,

H2C<f V. ^>N----- H ,C < fv L  ^>NC1-

- N ?  '/C H ,
CH7 CH,

0 O-: Ł Q j
N-

lost mit rosenroter, konz. H ,S04 mit braunyioletter,'konz. HC1 mit dunkelroter, 2-n. 
HC1 mit smaragdgruner Farbę. Beim Schiitteln mit 2-n. HC1 entsteht neben Thallin 
das Perazin (V.) (auBerdem eine H-armere Verb.?). Die Spaltung verlauft (nicht 
glatt) nach dem Schema: 2 Mol. Hydrazin (III.) — Y 2 Mol. Thallin (IV.) +  1 Mol. 
Thalloperazin (V.). — Thalloperazin, C^H^O-jN,, gelbe Kryatallsterne aus EBeig- 
ester, schm. bei 160°, 11. in Bzl. und A., weniger in k. A. und Essigester, unl. in 
verd. wss. HC1; die anfangs kirschrote Lsg. in konz. H ,S04 wird rot-oliv-fluores- 
zierend, wird durch W. rosenrot gefarbt (V.). Gibt mit ath, HC1 das scharlach- 
rote Hydrochlorid eines merićhinoiden Azoniumsalzes (VI.), yerbunden mit 1 Mol. 
Thalloperazin. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1336—43. 18/9. [17/5.] Munchen, Organ.- 
chem. Lab. d. Techn. Hochschule.) I l b e p .G.

L. C. M aillard und E. Murlay, Additionelle Yerbindung des Cinchonins mit 
Kakodylchorid C19H21ON2 -|- (CHsłjAaCl. Durch Erwarmen gleicher Teile der 
Komponenten im CO,-Stiom auf 80°. WeiBe Nadelchen aus h. gesattigter Lsg. in 
Chlf. Wird durch A. u. Aceton kaum yerandert, durch W. unter B. von Kakodyl- 
oxyd hydrolytisch gespalten. Da sich das Cl durch Alkali oder AgNO, leicht ab-
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spalten laBt, ist die Verb. nicht durch Addition des (CH3),AsC1 an die Doppel- 
bindung, sondern an eines der N-Atome entstanden. Bei freiwilliger Yerdunstung 
der Lag. des Additionsprod. in Chlf. oder einer Mischung der drei Komponenten 
bei Zimmertemp. erhalt man die Verb. C„H„ONs +  (CH3),AsCl +  2CHC1,. Durch- 
sichtige Kryatalle. Blaht sich bei 110° auf und schm. bei ca. 155°. Yeraetzt man 
die Lsg. der Verb. C19Hj,ON, -f- (CH3)sAsC1 in Chlf. mit gewohnlichem A. bis zur 
beginnenden Trubung, so krystallisieren zentimeterlange achillernde Nadeln von 
wasserfreiem, basischem Cinchoninhydrochlorid, C19H8sON, -f- HC1, das auch durch 
Fallen des synthetisch bereiteten Hydrochlorids aus Chlf. mit A. dargestellt werden 
kann. F. 181° (MAQUENNEacher Błock). Die Zera., bei welcher Kakodyloiyd ent- 
steht, beruht wahrBcbeinlich auf dem Feuchtigkeitegebalt dea A. (Buli. Soc. Chim. 
[4] 27. 756-69 . 5 -2 0 /9 . 1920. [28/11. 1919.].) R ic h t e r .

P. Karrer, C. N a g e li und L. Lang, Glucoside. VII. Beitrag zur Konstitułions- 
frage des Amygdalins. (6. Mitt. vgl. K a r r e b , Helv. chim. Acta 3. 258; C. 1920.
I. 806.) Die Synthese des Mandelnitrilglucosids (vgl. E. F is c h e r  und B er g m a n n , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 1047; C. 1917. II. 534) gelingt auf dem schon friiher 
beschrittenen Wege (vgl. K a r r e r , Helv. chim. Acta 3. 252; C. 1920. I. 806), in
dem man mandelsaures Ag mit Acetobromglucose umsetzt u. die Tetraacetylgluco- 
sidomandelsaure iiber Chlorid u. Amid in das Nitril yerwandelt. Ein Vers., Mandel- 
siiurenitrilcellosid in analoger Weise darzuatellen, acheiterte an der geringen Auabeute 
von Heptaacetylcellosidomandelsaure. Ein Vergleich deraelben mit der nach H. Sc h if f  
(L ie b ig s  Ann. 154. 349) bereiteten Heptaacetylamygdalinsaure ergab yollige Ver- 
achiedenheit der beiden Verbb. Hierdurch ist bewiesen, daB das Disaccharid des 
Amygdalins keine Cellobiose sein kann, wenn man berucksichtigt, daB wahrschein- 
lich beide Sauren (S-glucoaidisch gebundenen Zucker enthalten (vgl. E. F ibCHER, 
Ztachr. f. physiol. Ch. 107. 176; C. 1920. I. 86). Aus der Tatsache, daB Maltose 
die Hydrolyse des Amygdalins durch Amygdalaae nicht yerzogert, den SchluB zu 
ziehen, daB Amygdalin keine Maltose enthalt (vgl. A uld , Journ. Chem. Soc. London 
93. 1279; C. 1908. II. 1034; F b a n k l a n d  A rm str o n g , Die einfachen Zuckerarten 
u. Glucoside, 2. Aufl., S. 136), erscheint den Vff. nicht angangig, da primar ev. nur 
Glucose auftritt, welche nach t e r  Me  ULEN (Rec. tray. chim. Pays-Bas 24. 461;
C. 1905. II. 1254) diese Verzógerung in der Tat bewirkt. AnschlieBend wird die 
Darst. des Athylcellosids beschrieben.

fi-Tetraacetyl-d-glucosido-d,l-mandelsaurcćhlorid, C,jH,5On Cl. A us Tetraacetyl- 
glucosidomandelsiiure u. PC16. Nadeln. F. 117—119°. — Amid, C„H5 • CH(CO • NH2) • 
CęHjOjfCjHjOjj. Farbloaes Pulyer aus Bzl. Lg. F. nach yorherigem Sintern 
u n te rh a lb  100°. — JSeptaaccłylcdlosido-d,l-mandelsaure, CsłH4,Oj0. Aus Acetobrom- 
cellob iose  und d.l-mandelsaurem Ag in Tetrahydronaphthalin. Farblose Nadelchen.
F. 179—182°. LI. in Chlf. u. h. A., schwerer in k. A., swl. in A. u. W- [«]D == 
ca. —44° (in Chlf.). FEHLiNGsche Lsg. wird erst nach Hydrolyse mit HC1 redu- 
ziert. Heptaacetylamygdalinsaurc ist amorph, schm. unscharf zwischen 60 und 100°
u. zeigt [«]D =  -j-21°. — Heptaacetylathylcellosid, C„H4iJ0 18. Aus A cetobrom cello- 
biose und Ag,CO, in A. Ausbeute sehr gut. Nadeln. F. 184°. LI. in Chlf. und 
h. A., schwerer in k. A., swl. in A. u. W. FEHLiNGsche Lsg. wird beim Kochen 
auch nach mehrmaligem Umkrystallisieren sehr schwach reduziert. [«]„_= 24,16°
(0,5746 g in 20,826 g Chlf.). Beim Schiitteln mit Barytwasser entsteht Athylcellostd, 
Cl2H21O°0-O-C2H5. Amorph, hygroskopiseh. LI. in A., wl. in A. Reduziert FEH
LiNGsche Lsg. beim A ufk o ch en , wahrscheinlich infolge einer hartnackig anhaftenden 
Verunreinigung oder Zers. durch die h. Lauge. [«]D =  9,55° (in W.; p  - 0,998;
D. 1,0705). Bei der Acetylierung mit Essigsaureanhydrid und Na-Acetat wird die
Heptaacetylverb. zuriickgewonnen. (Helv. chim. Acta 3. 5/3 83. P6/&J
Zurich, Chem. Lab. d. Uniy.) R ic h t e r .
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S ik ó  Majima und Gitaro Takayama, Uber den Hauptbestandteil des Japan- 
lackes. VII. Der Urushiolmonomethylather und der Sfechanismus der Ozydation des 
Urushiols. (VI. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 1606; C. 1915. II. 1139.) Durch 
partielle Methylierung von Urushiol, C8H3(C16H27),(OH)38’3, erhiilt man 2-0xy-3-mtth- 
oxyurushiol, CaH^C^Hj^HOHj^OCHj)3, dessen Konstitution sich aus der Analogie 
seines Reduktionsproduktes des Hydrourushiohnonomethylathers, C0Hs(C15H3t)1(OHj2. 
(OCH3)3 mit 2 -Oxy 3-methoxytvluol (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 1488; C. 1916.
II. 175) ergibt. Derselbe Hydrourushiolmonomethyliither entsteht auch durch 
partielle Verseifuug des betreffenden Dimethyliithers. Sowohl das 2-Oxy-3 meth- 
oiytoluol wie der genannte Hydrourushiolmonomethylather geben bei der Oxy- 
dation mit FeCl3 entspfechende Derivate des Diphenochinons (I. R == CHS, bezw. 
C13Hsi). Auch das Oiydationsprod. des 2,3-Dioxytoluols ist offenbar das Fe Salz 
des entsprechenden Diphenochinons (II. R =  CH,) und auch HydrouruBhiol liefert 
einen schwarzen Nd. entsprechender Zus. mit FeCl,. 2.3-Dioiytoluol und Hydro- 
urushiol konnten bei Ggw. von Laccase auch durch Luft zu Diphenochinonen 
oiydiert werden. Im Falle des Urushiols selbst miissen die Oiydation und die 
Polymerisation auch in der ungesattigten Seitenkette wie bei trocknenden Olen 
stattfinden. Zweifellos geht aber auch hier auBerdem die Oiydation zum Dipheno- 
chinontypus yor sich. Diese Erscheinung spielt yielleicht eine wichtige Rolle bei 
der Frage nach der dem Japanlack eigentiimliehen Farbę.

CHa<i) ____^ CH» OH _  OH
0 = /  1 \  ■/  \ — o  n  . /  t t  \ - ./'■ \ __o

V - '  X  R
V er su c h e . Urushiolmonomethylather, C0Hs(C15HS7)I(OH)liOCHs)3. Aus Uru

shiol mit DimethyUulfat u. Natriumiitbylat. Wurde nicht ganz rein erhalten. 01. 
Kp o.i ca. 176—190°. Liefert mit H3 und Pt in A. Hydrourushiolmonomethylather, 
C3JH8ł0 3 =  C5H3(C15H31)*(OH)’(OCH3)3. Nadeln aus CH30H , F. 44 ,5-45°. Die 
alkoh. Lsg. gibt mit alkoh. FeCl3 grunblauc Farbung, mit wss. FeCl3 erst gelb- 
braunen, dann rotbraunen Niederschlag. Entsteht auch aus Hydrourushioldimeihyl- 
ather mit HJ, (D. 1,7). — Acetylhydrourushiolmonomethylather, CMHł0O3 =  CSH3* 
(C13H3I)'(OCO-CHj)!(OCH3)3. Blattchen aus yerd. CH3OH, F. 45,5—46,5°. — 3,3’-Di- 
methylr5,5'-dimthoxy-4,4'-diphenochinon! CleH160 4 (I. R =  CH3). Aus 2 Oxy-3 meih- 
oxytoluol in verd. A. mit FeCl3. Dunkelyiolette Nadeln aus absol. A., F 2u2 bis 
203°. — 3,&-Dimethyl-5,5' dimethoxy-4,4'-dioxydiphenyl, C18H130 4 =  [(CH3)-\OH/- 
(OCH,)3C,H2—]j, Aus yorstehender Verb. mit Zinkstaub u. Eg. Krystalle aus Eg.,
F. 188,5—189,5°, 1. in A., Chlf. und Bzl., unl. in W. und A. Gibt mit FeCl, das 
Chinon zuruck. — 3,3!-Dimethyl-4,4',5,5'-tetraoxydiphenyl, [(CH3A0H)j^50 |H s— 
Aus yorstehender Verb. und IIBr (D. 1,48) bei 150°. Krystalle aus Essigester. 
Wird iiber 220° etwaa schwarz, F. 230—231° unter Zers., 1. in A.. Bzl., Chlf. Die 
alkoh. Lsg. gibt mit alkoh. FeCl3 erst blaue, dann yiolettachwarze Farbung, mit wss. 
FeCl8 schwarzen Nd. — Tetraacetylverb., CMHn 0 8. Nadeln, F. 193,5—104,5°. —
3,3'-Dimethyl-4,4’,5,5'-tetrameihoxydiphenyl, [{CH^OCHjk^CjHj—]3. Aus Dimethyl- 
dimethoxydioxydiphenyl mit Methyljodid u. Natriumiithylat bei 120°. Blatter aus 
yerd. A., F. 102—103°. Kp. im Yakuum 210—230°. — S^-Dunethyl 5,5'-oxy 4,4'- 
diphenochinon (II. R =  CH3). Die Fe-Verb. entsteht anscheinend aus 2,3-Dioxy- 
toluoi im W. mit FeClj. Die freie Verb. wurde nicht dargestellt. — FeVerb., 
Fe;C13Hu 0 4)s, Blauschwarzer Nd. Wurde nicht ganz rein erhalten. Dunkelgriin
1. in Alkali. Liefert durch Red. mit Zinkstaub und Eg. und Kochen des Prod.
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mit Essigeaureanhydrid S ^  Dimetbyl-Ą^'>5,5'-teiraacetoxydiphenyT, vom F., 193 bis 
194° (s. vorher). Hydrourushiol liefert mit FeCls in A. - f  W. eine analoge blau- 
schwarze Fe- Verb., (Ct iE „  Ot\F e. Hydrourushiolmonomethylather liefert in analoger 
Weise mit FeC!s ein Diphenochinon (I. R =  C16H3l). Rotbrauner, krystallinischer 
Nd. yom F. 120 122°. LilBt sich nur unter schwacher Zers. umkrystallisieren. 
Gibt mit Zinkstaub und Eg. das Hydrochinon Cu H,t Ot =  [(CI6H31)\OH,4(OCH3)5. 
CeHs—]j. F. 80—81,5°. Nicht ganz rein erhalten. Das oben beschriebene 3,3'-Di- 
mełhyl 5,5'-dimethoxy-4,4'-diphenochinon entsteht auch, wenn man durch eine mit 
Laccase versetste Lsg. von 2-Oxy-3-methoxytoluol in yerd. A. Luft leitet. Auch 
2;3-Dioxytoluol laBt sich bei Ggw. von Laccase durch Luft osydieren. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53 . 1907—16. 10/10. [30/8.].) P o sn e r .

Peter Klason, Uber Lignin und Ligninreaktionen (II.) (1. Mitteilung vgl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 53 . 706; C. 1920 . III. 97; vgl. auch Svensk Kem. Tidskr. 32 . 
47; C. 1 9 2 0 . III. 200.) Tertiare Salze kónnen mit Lignosulfosaure kein cyclisches 
Salz bilden; so gibt salzsaures Chinolin in salzsaurer Lsg. zwar eine weiBe FSllung, 
welcho aber sekundar nicht in Gelb ubergeht. Die mit Naphthylaminsalz zuniichst 
entstehenden weiBen Fallungen bestehen demnach aus dem normalen Salz, das erst 
in saurer Lsg. in das gelbe cyclische Salz ubergeht. Bisweilen erfolgt der Ring- 
schluB in saurer Lsg. so leicht, daB das an die Aldehydgruppe rerersibel gebundene 
Sulfit nicht erst entfernt zu werden braucht. Verss., dereń Ziel eine Orientierung 
uber die Yerbreitnng der AcroleiDgruppe R-CH : CH-CHO dea Fichtenholzlignins 
im Pflanzenreich war, ergaben, daB das Lignin aus dem Holz der Kiefer, Birlce, 
Buche, Eiche, Linde, Erie, Espe u. Salweide durch Sulfitkochen yollstandig heraus- 
gelost werden kann. Ans allen Lsgg. werden gelbe Naphthylaminsalze von nahe 
derselben Zus. erhalten. Das Lignin diirfte daher in allen diesen Holzarten nach 
demselben Typus gebaut sein. Auch aus krautartigen Pflanzen wird das Lignin 
beim Sulfitkochen gelost; die daraus erhiiltlichen cyclischen gelben Arylammonium- 
salze besitzen jedoeh eine andere Zus. Der Acroleinkomplei diirfte daher in 
phanerogamen Pflanzen allgemein yerbreitet sein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
1862-63. 16/10. [18/8.] Svensk Kem. Tidskr. 32. 154—56. Okt.) R ic h t e r .

Peter K lason, Beitrag zur Kenntnis der Konslitution des Fichtenholzlignins. 
(Vgl. K l a s o n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 706. 1862; C. 1920. III. 97; Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53. 1862; vorst. Ref.). Derjenige Teil des Lignins, der eine Acrolein- 
gruppe enthalt, und dessen Lignosulfosaure cyclische Arylammoniumsalze gibt, 
wird ais Acroleinlignin oder a-Lignin bezeichnet; von ihm leitet sich das mit CaCl, 
fallbare lignosulfosaure Ca ab. Das eine Carboxylgruppe enthaltende lignosulfo
saure Ca, das kein cyclisches Salz liefert und nicht durch CaCJ, gefiillt wird, leitet 
sich von einem Carbosyl- oder ^-Lignin ab. — 1. a-Lignin, C21HsaO,. Die vom 
Vf. fur die Zus. des lignosulfosauren Ca aufgestellte Formel CjjjH^OigSjOa (Arkiv 
for Kemi, Min. och Geol. 3. Nr. 5; Svensk Kem. Tidskr. 1917. 8; vgl. auch Arkiv 
for Kemi, Min. och Geol. 6. Nr. 15; C. 1919. I. 92) stimmt recht gut mit den An- 
gaben yon HOnig und Sp it z e r  (Monatshefte f. Chemie 39. 1; C. 1918. II. 374) 
uberein. Hieraus ergibt sich im Verein mit weiter unten angefiihrten Griinden die 
Bruttoformel des Lignins im lignosulfosauren Ca zu CsoHaoOe. Die beim Sulfit
kochen und weiterem Erhitzen der von Essigsaure befreiten Lsg. mit HsSO( er- 
haltene Menge Essigsaure laBt auf das Vorhandensein von 1 abspaltbaren Acctyl- 
gruppe im a  Lignin des Holzes schlieBen u. fuhrt fiir dieses za der Formel C„H„07. 
Da dieselbe Menge Essigsaure (2,86% des trockenen Holzes) auch bei der trockenen 
Dest. des Hokes erhalten wird, beruht die Entstehung der Saure dabei auf der 
Abspaltung der Acetylgruppe durch gleichzeitige Einw. des Wasserdampfes u. der 
Hitze. Der Ligningehalt des Fichtenbolzes betragt nach K lason  (Verem d. Zell- 
stoff- u. Papierchemiker, Hauptvers. 1908) und H a g g lu n d  (Arkiv for Kemi, Min.
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och Geol. 1918. 11) 28%, bezw. unter Beriicksichtigung der abgespaltenen Acetyl- 
gruppe 30%. Hiervon bestehen 63°/0 aus a- und 37°/0 aus /? Lignin, wie sieh aus 
der Trennung mit salzsaurem Naphthylamin ergibt. Das cyclische Naphthylamin- 
salz des a-Lignins erhalt die Formel C30HM0 8SN und enthiilt nur eine Acrolein- 
gruppe. Durch Methylierung des Lignins mit Dimetbylsulfat in alkal. Lsg. (vgl. 
auch K l a s o n , Schriften des Vereins f. Zellstoff- und Papierchemiker 1911, Heft 2) 
und Fiillen der neutralisierten Lsg. mit A. liiBt sich ein Salz erhalten, das eben- 
falls ein cyclisches Salz liefert. Dasselbe enthiilt 19,7% OCH,. Da demnach der 
ganze Salzkomplex 1 Hydroxyl und 2 Methoxygruppen enthiilt u. das Hydroiyl im 
Holz acetyliert ist, enthalt das a -Lignin im Holz kein freies Hydroiyl. Das 
metbylierte Salz fallt im Gegensatz zum nicht methylierten Leimlsg. nicht. Es 
muB daher Hydroiyl bezw. Acetosyl in dem Coniferylaldehydkern enthalten sein. 
Da Sulfitlauge rein goldgelb gefarbt ist und sich durch Tierkohle gar nicht, durch 
Zn in alkal. Lsg. nur yorubergehend entfarben laBt, ist das Lignin yermutlich nach 
dem Flavonoltypus gebaut. Die Gesamtheit der angegebenen Tatsachen fiihrt fiir 
das c-Lignin zu der teilweise hypothetischen Formel I. Die angegebene Stellung

C - O - C ---------- O : ~::=CH-------- C-CHrCH-CHO
’ * 8<-0 -C 0 .C (0 .C H 8)C(0.C0.CH 8)=;C(0CH3).CH

des Chromonkerns folgt aua der Tatsache, daB Lignosulfosiiure nicht mit Diazoyerbb. 
kuppelt. Das yon HóNIG und S p itzee  bei der fraktionierten Fallung der Ba-Salze 
erhaltene Restsalz, Ct7H57OsłSBa, ist wahrscheinlich eine Verb. yon Lignosulfo- 
saure mit einem Kohlenhydrat, denn bei langerem Erwarmen der durch Naphthyl
amin yon a-Lignin yollig befreiten Ablauge auf dem Wasserbade erhalt man mit 
Naphthylamin aufs neue eine geringe gelbe Fallung desselben Salzes. — 2. (3-Lignin, 
C,,H180 9. Die Formel desselben ergibt Bich aus der Zus. des Fichtenholzes. Das 
Ca-Salz seiner Sulfosaure JaBt sich nach Ausfallung der a  Saure mit Naphthylamin 
durch Neutralisation des Filtrats mit CaCO, und Fallen der eingeengten Lsg. mit 
CHjOH gewinnen. Aus der Zus. CleHI30„SCa folgt die Anwesenheit einer Carb- 
oxyl- bezw. Acrylsauregruppe. Das Salz halt 1 Methoxyl. — Die yon H agglu n d  
(Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 1918. 13) u. yom Vf. ausgefiihrten Analysen yon 
Lignin, das durch Saurebehandlung gewonnen war, lassen erkennen, daB hierbei 
auBer Essigsiiure auch 2HaO abgespalten worden sind. Der Methoxylgehalt des 
Fichtenholzes wurde in sorgfaltig ausgefiihrten Verss. zu 4,09 bezw. 4,04°/0 ge- 
funden; diese Żabien stimmen mit der berechneten (3,78%) und den Daten der 
Literatur hinreichend iiberein, wenn man berucksichtigt, daB der gebrauchliche 
Zusatz yon P bei der Methoxylbest. zur B. von PH3 AnlaB geben kann, uud daB, 
abgesehen yon der Moglichkeit eines wecbselnden Methoxylgehaltes des Fichten
holzes, der dem Ligninkomplex nahestehende Coniferylalkohol nach Tiemann neben 
CH3J auch etwas C,H5J liefert. So fand Vf. auch im Coniftrin 9,73% Methoiyl 
(ber. 8,20%). Das mittels Saure dargestellte Lignin gibt 14,3°/o Methoxyl (ber. 
14,5°/0). Die etwas schwankende Elementarzus. des Holzes u. die wechselnden An- 
gaben iiber seine Yerbrennungswiirme weisen auf Schwankungen der relatiyen 
Mengen yon a- und Lignin hin. Da dieselben ungefahr im molekularen Yer- 
hiiltnis 2 :1  stehen, durfte der groBte Teil des Lignins eine Verb. zwischen ihnen 
sein, die durch die Carboxylgruppe direkt an Cellulose gebunden ist. Beim Sulfit- 
kochen miiBten an das Lignin yon 1 kg Fichtenholz 79,1 g SO* und 34,6 g CaO 
(gefunden: ca. 76 g , bezw. 32 g) gebunden werden; der Aldehydkomplex des 
a- Lignins ist in der Ablauge nicht yollig mit Sulfit gesattigt. Die Carbosylgruppe 
des ^-Lignina und die abgespaltene Essigsiiure finden sich ungebunden in der 
Ablauge. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1864—73. 16/10. [18/8.] Stockholm, Forst- 
akademie; Syensk Kem. Tidskr. 32. 156 —65. Okt.) B ich ter .



Clemens Grimme, (jber einige Hulsenfruchte aus der Lccante und aus Kamerun. 
Bericht iiber Unters. von vier Sorten Hiilsenfriichten aus der Levante: Knoten- 
friichtige Wicke, Kichererbse, Saubohue und Linse, sowie 12 aus Kamerun: 
4 Arten Sojabohnen, Straucbbobne, Fetischbohne, schwarze Buschbohne, Bamum- 
bohne „Njumbiere" u. „Nkung“, sowie 3 Sorten Erderbsen. Berucksichtigt wurden 
1 arbę und Aussehen, GroBe nach Lange, Breite und Dicke, 1000-Korngewicht, 
Gehalt an Robnahrstoffen und verdaulicben Nabrstoffen, sowie Starkewert. AuBer- 
dem si)id die Kennzahlen fur die Sojabohnenole und ibre Fettsauren angegeben 
(vgl. Chem.-Ztg. 4 4 . 194; C. 1 9 2 0 . I. 710). (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuB- 
mittel 4 0 . 37—40. 15/7. [29/5.] Hamburg, Inst. f. angew. Botanik.) G r im m e .

Clemens Grimme, Ein Beiirag zur Maisstatistik. Ergebnisse der Unterss. 
von 25 Maisproben, angebaut von der Versuchsaastalt fiir Landeskultur in Victoria 
(Kamerun). Die Rohniibrstoffe sind tabellarisch fiir natiirliche u. Trockensubstanz 
angegeben. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GcnuBmittel 40. 41. 15/7. [29/5.] Hamburg, 
Inst. f. angew. Botanik.) G r im m e .

2. Pflanzenphysioiogie. Bakteriologie.
Ed. Verschaffelt, Einiges iiber die Wirkung gasformiger Gifte auf Pflanzen. 

Die Gifte wirken dureh Diffusion dureh die Cuticula, dureh Eintritt dureh die 
Spaltoffnungen und die Lenticcllen der Korkschichten. Die letzteren yerhalten sich 
bei yerschiedenen Pflanzen yersebieden, Eine wichtige Rolle spielen die yerseif- 
baren Stoffe im Cutin und Suberin. Dichte Flaumhaare hindern die Diffusion nicht 
merklicli. Rote -dtiżftoeyanfarbstoffe gelien beim Yergiftungstod in weiBe Isomere 
iiber und werden z. T. dureh HCl-Dampfe regeneriert. Vielleicht spielen bei einigen 
Pflanzen Enzyme eine Rolle. Verschiedenartig yerhalten sich gelbe Farbstoffe. 
Auffallend ist die B. starker Rieclistoffe nach Vergiftung mit Chlf. bei Allium und 
einigen anderen Gattungen. Wahrscheinlich werden aus Glucosiden Alkylsulfide 
abgespalten; naehwcisbar dureh Pb-Acetatpapier.

Baume und Straucher lassen bei Einw. von Leuchtgas und Nelkenoldampf oft 
die Blatter sehr schnell fallen. Schr schnell wirkende Gifte, wie Chlf., HC1 und 
NH, yerhindern die B. einer meristematischen Trennungszellage: die Blatter fallen 
nicht vor dem Tode des Pflanzenteils ab. Einige Coniferen mit Korkzellagen in 
den Nadeln lassen ihre Nadeln fallen bei Ggw. von Chlf. und anderen Giften, 
z war um so schneller in dem MaBe, ais diese Stoffe von Kork aufgenommen werden. 
Kork nimmt in sieben Tagen auf: 334,7°/o Chlf., 56,6°/o A- > 26,4°/0 CClj, 176,7% 
alkoh. KOH (10%ig.), 317,8% Trichloressigsaure (25 g in 10 g HsO). (Pharm. Week- 
blad 57. 1163-75. 25/9.) _ H a r t o g h .

Otto MeiCner, ColorimetriscM Untersuchungen VI. (Vgl. Physikal. Ztschr. 21. 
159; C. 1 9 2 0 . I. 869.) Die Unterss. betreffen Vergleiehsmessungen bei Tages- u. 
Gaslieht, die Andcrungen der Laubfarbung im Yerlaufe des Sommers, den Zusammen- 
hang zwisehen Farbton und Schwarzgehalt der Blatter. (Physikal. Ztschr. 21. 49H 
bis 494. 15/9. [29/4.] Potsdam.) Byk-

Pani Lindner, Die Sdurefestigkeit bei fetttpeicherndm Mikroben. Es wurde 
festgestellt, daB die saurefesten Bacillen in sich Fett speichern, und daB ihr Verh. 
gegen die Fettfarbstoffe durchaus im Einklang mit dem der Hefen steht; es ist nur 
bei den Hefen leichter, alle Einzelheiten zu studieren. (Wchschr. f. Brauerei o t. 
285—87. 11/9. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) R ammstedt .̂

W ilhelm  W indisch, W ilhelm  Henneberg und W alter Dietrich, Uber die 
Einwirkung oberfldchenaktiur Nonyhaure und einiger oberflóchenaJctweT luSherer 
Komóloge der Alkoholreihe (AmyMkohol und Octylalkohol) auf die HefezeUs und dxe 
Garung. (Wchschr. f. Brauerei 37. 291-93 . 18/9. 298-300. 25,9. 303-5 . 2/10. -  
C. 1 9 2 0 . III. 802.) R a m m sted t .
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Otto Olsen, Untersuchungen uber den Pfeifferschen Inftu-cmabacillus wahrend 
der Grippepandemie 1918—19—20. II. In Fortsetzung einer friiheren Mitteilung 
wesentlieh epidemiologischen und morphologischen Inhalts -wird die Bedeutung des 
Blutes fiir das Wachstum des .Influenzabacillus behandelt, woriiber in der Literatur 
Behr abweichende Angaben vorliegen. Yf. stellte Verss. an 3 Stómmen an, die auf 
gewohnlichem Agar ohne Blutzusatz nie yfuchsen. Reines Serum, sowie ath. Extrakt 
aus sorgfaltig gewonnenen Blutkorperchen war unwirksam, reines Ozyhiimoglobin, 
Methamoglobin wirksam, Hamatine und Hamin ohne Ggw. waebstumfórdernder 
Bakterienarten unwirksam, Hamatoporphyrin auch in Ggw. solcher, ebenso Bilirubin, 
Chlorophyll, Pyrrol. Beim Wachstum der Bacillen findet Eeduktion des Osyhamo- 
globins zu Hiimoglobin (spektroskopiach nachgewiesen) statt. Die PFEiFFER sehe 
Annahme, daB der locker gebundene O des Oxyhamoglobins Bedingung fiir das 
Wachstum sei, wird durch die Ergebnisse mit Methamoglobin unwahrscheinlich, 
auch dadurch, daB das Cu-haltige, aber angeblich auch zu lockerer Bindung von O 
befahigte Hiimocyanin das Hiimoglobin nicht ersetzen kann. Es scheint yielmehr 
auf die katalytische, O aktiyierende Fahigkeit anzukommen, mit der die Ergebnisse 
fur dna Wachstum der Influenzabacillen stets parallel gehen. — Unabhśingig von 
der Ggw. yon Hiimoglobin vermag der Influenzabacillus bei Grgw. von Niihrmaterial 
Methylenblau zu reduzieren. — Die kiinstliche Perosydase W o l f f s  (stark yerd. 
Lsg. yon F eS04 und K4Fe(CN)6) ermoglicht das Wachstum auf gewohnlichem Agar 
nicht. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 85 . 12—27. 27/9. Freiburg i. B., 
Hygien. Inst. der Univ.) Sp ie g e i ,.

4. Tierphysiologie.

P aolin a  Novaro, Vergleićhende calorimetrtsche Untersuchungen uber den Hunger 
und uber Amtaminosen. Bei Ernahrung mit poliertem Keis sinkt das Korpergewicht 
yon Tauben nicht nur entsprechend der nachlassenden Nahrungsaufnahme, sondem 
eogar mehr ais beim Hungern. Ferner sinkt die Korpertemp., ea muB also yer- 
minderte Warmeerzeugung angenommen werden. Bei folgender Vitaminzufulir tritt 
innerhalb 24 Stdn. oder weniger eine Steigerung der Warmeabgabe und Ansteigen 
der Korpertemp. auf, jedoch sinkt das Korpergewicht weiter, solange die Nahrungs- 
aufuahme noch mangelhaft ist. (Pathologica 12. 133—56. Genoya, Uniy,, lat. fisiol.; 
ausfiihrl. Eef. ygl. Ber. ges. Physiol. 3. 48. Ref. L o e w y .) Sp ie g e l .

E . Knsserow, Gdrungserreger und bioćhemisćhe Yorgange beim Verdauungs- 
prozefi. (Ygl. Brennereiztg. 3 7 . 8547; C. 1 9 2 0 . III. 206.) Beschreibung der Ga- 
rungsyorgange im Magen-Darmkanal des Menachen: Hefe-, Milchsaure-, Buttersiiure-, 
Essigsaure-, Ameisensauregarung, Faulnisyorgange. Vf. empfiehlt der Heilkunde, 
sich mehr mit den Garungsyorgangen zu beschaftigen. (Brennereiztg. 37 . 8609—10. 
7/9. 8633. 5/10. Sachsenhausen-Mark.) R a a i m s t e d t .

Paul Grosser, Stoffwechseluntersuchungen cm Rachitikern. Es wurden Verss. 
angestellt: 1. mit Injektion u. Futterung yon Phosphorsalzen (Natrium- u. Natrium- 
glycerophoaphat). 2. Yerss. mit Kalkfiitterung (Calcium glycerophosphoricum, C. 
ehloratum, C. lactieum). 3. Vergleichende Injektions- und Fiitterungsyerss. an dem- 
selben Individuum (C. glycerophosphoricum, G. ehloratum. C. lactieum, C. aceticum). 
Das Yerhalten der CaO-, P5Os- und N-Bilanz war in den verschiedenen Perioden 
der Stoffwechselyerss. yerschieden u. muB im Original nachgelesen werden, heryor- 
gehoben sei nur die nach Injektion u. Futterung der Salze des ofteren beobaehtete 
Retention von Kalk und Phosphorsaure. (Ztschr. f. Kinderbeilk. 25. 141—211. 
Frankfurt a. M., Uniy.-Kinderklinik.) G eoll.**

Carl B achem , Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie. (April bis 
.Juui 1920.) Die iibliche Berichterstattung (ygl. Zentralblatt. f. inn. Med. 41. 385;
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C. 1 9 2 0 . III. 104) fur den genannten Zeitraum. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 705 
bis 716. 9/10. Bonn.) Sp ie g e ł .

E. H. Jannink und T. P. Feenstra, Die Ersetzbarlceit der Kaliumionen durch 
Uranylionen lei der Durchstromung des uberlebenden, isolierłen Kaninchenherzens. 
Wird ein Kaninchenherz nach dem Verf. von L a n g e n d o r f f  mit K-freier R in g e r - 
scher Lsg. durehstromt, tritt zunachat eiiic scbnell yerachwindende Yerstarkung der 
Kontraktionen ein, dann bleibt das Herz yiel sehneller ais ein Froschherz stehen. 
DaB KC1 der RiNGERschen FI. ist durch durchschnittlich 30 mg Uranylnitrat im 
Liter ersetzbar. E s treten dabei die gleichen paradoien Eracheinungen auf, wie 
von Z wAARDEMAKER beim Froschherz gefunden. (Nederl. Tijdachr. Geneeskunde 
64. II. 1406—11. 9/10. [Juni.] Utrecht, Physiol. Lab. d. Reichauniy.) H a r t o g h .

V. Ducceachi, Wirkung des AthylalJcohols auf den Kórper. Bei Hunden wie 
bei Menschen bedingt Zufuhr yon A. erhebliche Steigerung des Choleateringehaltea 
im Blute, ferner der Fettsauren, schwacher und nicht konstant der Phosphatide. 
Die mit A. yergifteten Hunde hatten eine Steigerung dea Gesamtfettea der Leber 
(bis zu 300%) bei geringer Zunahme des Choleaterina. Der Trockenriickstand der 
Leber war gegen die Norm erhoht. Umgekehrt war die Cholesterinmenge in den 
Nebennieren um ca. 40% yermindert, die Fettmenge maBig erhoht, hiiufig auch der 
Trockenriickstand. In den Hoden fand sich eine geringe Abnahme des Fettes, in 
den Nieren wurden nur an 2 Tieren, die keine Nahrung zu sich nahmen, Geeamt- 
fett und Gholesterin yermehrt gefunden. — Vf. nimmt ais Ursaehe dieser Erachei
nungen und der bei der Vergiftung mit A. gefundenen sklerotischen Veranderungen 
eine Lipolyse an. — Der Vcrgleich, der durch yerschiedene alkoh. Getranke bei 
iutrayenóser Einyerleibung zu beobachtenden Wrkgg. fiihrt zu der tlberzeugung, 
daB diese zum Teil nicht auf Rechnung dea A., sondern auch anderer Bestandteile 
zu setzen sind. (Ann. d’Ig. 3 0 . 91—108. Cordoba, Uniy. naz.; au8fuhrl. Ref. ygl. 
Ber. ges. Physiol. 3. 103. Ref. L o e w y .) Sp ie g e l .

Gimther H ertw ig und Werner Lipschitz, Mećhanismus der Giftwirlcung 
aromatisclwr Nitro verbindungen. II. Mitteilung. Beinflussung der Lebensfunktion 
isolierter Zellen. (I. Mitteilung vgl. L ip s c h it z , Ztschr. f. physiol. Ch. 1 0 9 . 189;
C. 1 9 2 0 . III. 261.) Hydroxylamine iibertreffen die Nitroverbb. an Giftigkeit in 
ihrer Wrkg. auf Bac. Proteus yulgaris und Frgschspermatozoen. Die Giftwrkg. 
geht. dem Auftreten der Nitrophenylhydroiylaminrk. parallel wie yergleichende 
Unterss. mit m-Nitrophenylhydroxylamin und m-Dinitrobenzol, sowie ^?-Phenyl- 
hydroxylamin und Nitrobenzol zeigen. — Durch Kombination mit A., Chloralhydrat, 
Nicotin und Saponin wird die Giftigkeit von m-Dinitrobenzol erheblich gesteigert. Es 
handelt sich besonders beim A. um eiuen potenzierenden Synergismus von Giften 
heterogener Wirkungsart. A. greift an der Zellstruktur an und steigert die Zell- 
atmung, durch diese Atmungssteigerung wird die Nitrogruppe in die giftige Hydr-
o.tylamingruppe in erhohtem MaBe umgewandelt. (Pf l Ugers Arch. d. Physiol. 183. 
275—88. 18/9. [17/5.] Frankfurt a. M., Anatom, u. Pharmakol. Univ.-Inst.) Ar o n .

L. Eerland und W. Storni van Leeuwen, Adsorption von Giften an Bestand- 
teilc des Tierkorpers. I. Das Bindungsvermdgen von Serum und Sirnsubstanz fur 
Cocain. Die Cocainwrkg. kann betrachtlich geschwacht werden dureh die Beigabe 
von Seris von Mensch, Hund, Kaninchen und Meerschweinchen, von Hirnsubatanz 
von Kaninchen und Katze, vom ath. Estrakt getrockneter Katzenhirne und von 
Lecithin. Es liegt keine chem. Bindung, sondern phyaik. Adsorptionswrkg. yor. 
Hirnsubstanz und Lecithin haben, selbst wenn mit HC1 und A. cstrahiert, keine 
schadlichen Wrkgg. auf Froschneryen. (Koninkl. Akad. ran Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 28 . 735 -  54. 31/1.* [Jan.].) H a r t o g h .

Prior, Hwnagsolan bei Alopecia areata. Humagsolan hat sich in einem Fali
65*
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von Alopecia areata gut bewiihrt. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1114. 1/10. 
Koln.) B o b iń s k i .

Jnlins Pohl, JSxperimenteller Vergleich des Pavons mit Pantopon. Pavon (von 
CiBA-Ba8el) enthalt: 24,6% Morphin, 20,6°/o Nebenalkaloide, davon 11,7°/0 Narkotin,
1,6% Papaverin, 2,3% Asche. Im Gegensatz zu Angaben yon U h l m a n n  u . A b e l in  
(Ztschr. f. exper. Path, u. Ther. 21. 75; C. 1920. III. 210) macht ea Atemyerlang- 
samung, oft nach kurzdauernder Erregung (sogar schon nach 1 ccm pro 1 i/3 kg Tier). 
Ein Vergleich am ausgeacbnittenen Darmmuskel ergab (1 Pantopon =• 2 Payon) 
ein weseutlich gleichea Resultat, gleichfalls im Gegensatz zu U h l m a n n  u . A b e l in . 
(Therap. Halbmonatsh. 34. 534— 36. 1/10. Breslau, Pharmakol. Inat.) H O l l e b .

L. Y eilchenblau , U ber kombinierte Amoendung von Kakodyl und Strychnin in 
der Praxis. Vf. empfieblt ala Tonicum folgende Kombination: Natr. Kakodyl. 1,0; 
Strychnin, nitr. 0,01; Aq. deat. ad. 20,0 und teilt giinstige Erfahrungen bei Herz- 
neurosen, Hysterien und Tuberkulose mit. (Therap. Monatah. 34. 508—10. 15/9. 
Arnstein.) B o b iń s k i .

John Mc Cartney, Natriumborat bei der Behandlung der Epilepsie in einem 
Asyl. Eine Miacbung yon NaBr und Na-Borat bewahrte sich aehr gut. (Brit. 
Medical Journal 1920. II. 548. 9/10. Lankark, Diatrikt-Asyl.) A b o n .

Pr. Steinmann, Antisepsis mit gasformigen Antisepticis. Bei der vom Vf. ge- 
ubten Behandlung Btinkender Abazeaae mit kontinuierlichem Oa-Strom ist dieWrkg. 
teilweise mechanisch, indem der Eiter aus der Tiefe herausbefordert wird, zum 
Teil wohl auch durch den austrocknenden Effekt des Gases bedingt, in der Haupt- 
sache aber chemiach-antiseptischer Natur. Neuerdings wurden dem 0 2 andere 
Antiseptica in Gaa- oder Dampfform mitgegeben (Jodtinktur, Formalinlag., Chlf. u. a.) 
Nach bakteriologischen Unterss. fordert daa Jod, daa Aufhoren der eitrigen Sekrc- 
tion durch energische Einw. auf die Anaerobier. Chlf. ist imstande, in 3 Min. 
Verbandatoffe yollstandig zu sterilisieren (Abtoten von Lausen, aller Eiterbakterien 
und Sporen). Dabei wird das gasformige Chlf. von der Haut u. den Wundflachcn 
gut yertragen. (Schweiz. med. Wchachr. 50. 509—12. 1920. [5/6. 1919.*]; ausfuhrl. 
Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 3. 112. Ref. N a e g e l i.) S p i e g e l .

W. Bietrich, Yatren, ein imgiftiges Tiefenantisepticum. Bericht iiber bakterio- 
logische Priifung dea Praparatea. Es erwiea aich bei yolliger Unachadlichkeit ala 
sęhr geeignet zur TiefenantisejjBis bei eiternden und diphtheriach infizierten 
Wunden und Schleimhautflachen, ferner zur Behandlung lokal begrenzter Infek- 
tionen, wie Purunkeln, Bubonen nach Ulcua molle, infizierten Gelenken, zu Em- 
pyem-, Blasen- und UterusBpulungen. (Dtach. med. Wchschr. 46. 1080—81. 23/9. 
Berlin.) B o b iń s k i .

Toshinobn Ohira, Uber die baktcricide Wirkung des Urotropins. Die von 
D e u t s c h  (Wien. klin. Wchschr. 32. 1086; C. 1920. I. 137) behauptete baktericido 
oder wachstumshemmende Kraft des Urotropins an sich besteht nicht in nennena- 
wertem Mafie. Die ais Beweis betrachtete Hemmung in Urotropinharn bei Ggw. 
von Alkali wird durch diesea allein bewirkt. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
I. Abt. 85. 63—68. 27/9. Utrecht, Hygien. Inst. d. Uniy.) S p ie g e l .

R obert P iow aty, SyphilisbeJiandlung mit Modenól. Arseu-Queckailbersalicylat 
wird an Stelle yon ,,EnesoV‘ ala Modenol in aterilen 2 ccm-Ampullen zu 0,06 g 
Substanz (0,6% Aa, 0,4% Hg) in den Handel gebracht. Intraglutaale Injektion. 
Dreijjihrige Erfahrungen. Keine sehr energische und langdauernde, aber prompte 
Hg-Wrkg. mit gleichzeitiger Allgemeinkraftigung. Vf. nimmt an, daB die Kombi- 
natiou von As u. Hg beaondera giinstig ist. (Wien. med. Wchschr. 70. 1663—64. 
25/9. Wien, F b a NZ-Jo s e f -Ambulatorium.) M tłLLEK.

Herm ann E w er, Ungeicohnlićhc TJrsachc gehmfter Falk vón Nitróbcnsolver- 
giftung bei Sauglingen. Infolgc Ycrwendung yon mit nitrobenzolhaltiger Stempel-
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farbo gczeichneten Wiischestiicken erkrankten 5 Sauglinge, zum Teil in schwerer 
Form. Die Aufhahme des Giftes erfolgte durch die Haut. Im Blut und im Harn 
war Nitrobenzol nicht nachweisbar. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1078—80. 23/9. 
Berlin, Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhaus.) B o b iń s k i.

G. Czoniczer, Uber Urikamie lei Kohlenoxydvcrgiftungcn. In 4 von SKohlen- 
oxydvergiftungsfallen erwies sich der Harnsiiuregehalt des Blutes nahezn yerdoppelt, 
in einem Fali war die Urikamie mafiig. Diese ist ala regelmaBiges Symptom der 
Kohlenoxydvergiftung anzusehen. (Munch. med. Wcbschr. 67. 1121. 24/9. Munchen,
II. medizin. Klinik.) BOBIŃSKI.

M. Bannister, Yergiftung durch Arsemcasserstoff. Beachreibung eines Falles 
von todlicher Yergiftung mit AsHa bei einem 46 Jahre alten Arbeiter, welcher mit 
der Bereitung von ZnCl3 aus Zinkaschen und HC1 beschaftigt wurde. Die HC1 
enthielt 10,0 mmg As,Oa in 100 g, die Zinkasche 5,0 mmg. Nach dem Tode fanden 
sich in den Haaren 5 mmg As,Oa in 100 g, in der Niere 1,0 mmg, in dem Magen 
0,3 mmg und in der Leber 0,8 mmg AsjOj. Dic Braunfarbung der Haut und der 
bluthaltigen Organe war charakteristisch yorhanden. (Brit. Medical Journal 1920 .
II. 476. 25/9.) A r o n .

5. Physiologie und Pathologie der Kórperbestandteile.
Fritz Schanz, Wirkungen des Lichts bei den toxisclien Amblyopien. Vf. bringt 

Augaben uber die Wrkg. einer Keihe von Giftstoffen (Chinin, Optochin, Nitrobenzol, 
Athylalkohol usw.) auf das Sehvermogen. Auch bei Arsen-, Arsacełin-, Atoxyl-, 
Jodoform- mit Jo<2wre<vergiftungen sind iihnliche Krankheitserscheinungen, namlich 
zeitweilige ErblinduDg, zuriickbleibende Einengungen des Gesichtsfeldes, zentralc 
Skotome und Hemeralopie beobacbtet worden. Nach Ansicht des Yfs. wird durch 
die Giftstoffe eine optische Sensibilisierung von EiweiBkorpcrn bewirkt, derart, daB 
Licht, welches fiir das normale Auge unschiidlich ist, bei dem aensibilisierten Augc 
bereits schadliche Rkk. auslost. Spektralaufnahmen mit einem Quarzspektrographen 
zeigten auch, daB im Gegensatz zum A. der CHsOH u. eine groBc Reibe der oben- 
genannten Giftstoffe starkę AbBorption im Ultraviolett aufweisen. Durch Tieryers. 
ist nacbgewiesen, daB durch Einw. von Licht die Wrkg. des CHaOH und des 
Optochins auf die Netzhaut gesteigert wird. (Ztschr. f. Augenheilkunde 43. 73 
bis 86.) H. R. S ch ulz*.

E m il Abderhalden und Ernst Gellhorn, Das Verhalten des Herzstreifen- 
praparates (nach Loewe) unter terschiedenen Bedingungen. Durchleitung von Luft 
durch die RiNGEBsche FI., in w elcher der Herzstreifen suspendiert ist, bat einen 
fordemden EinfluB auf PulsgroBe, Freąuenz und Dauer der spontanen Automatic. 
Dic durchschnittliche spontane Arbeitsleistung eines Herzstreifens bei geeigneter 
Belastung (4,2 g) wird auf etwa 100 g-m berechnet. — Gangliencellenreiche Herz
streifen ubertreffen ganglienzellenfreie durch Frequenz, PulsgroBe und Lebens- 
dauer, beginnen auch nach wenigen Minuten in der Nahrlsg. zu schlagen, wahrend 
dics b e i ganglienzelienfreien erst nach mehreren Stdn. oder nach A nw endung  von

Reizen stattfindet. — BaCla ’Bt das wirksamste Mittel zur Anregung der

Automatie des Herzstreifens. ^  CaCl,, ^  — gOÓ 500 5

und _!JL SrClj sind wirkungslos auf die Automatie. Vorbehandlung des Herz

streifens mit CaCl, und SrCl, bewirkt VergroBerung der Pulse, bedeutende Ver- 
langerung der Dauer der Automatie und dadurch Erhohung der spontanen mecha- 
nischen Arbeitsleistung des Herzstreifens. MgCJ, wirkt gerade entgegengesetzt. 
Fe Cl, wecbselte in der Art der Wrkg. BaCl, besitzt wahrscheinlich eine direkte
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Muskelwirkung., da es an Herzstreifen mit und ohne Ganglienzellen die Automatie 
anregt. (P fllvg e r 3 Areh. d. Physiol. 183. 303—32. 18/9. [14/6.] Halle, Physiol. 
Univ.-Inst.) A r o n .

J. P. Sedgwick und M ildred R. Z iegler, Der Stickstoff- und Zuckergehalt des 
Blutes der Neugcborentn. Aus den in einer Tabelle zusammengestellten Werten 
der Unters. nach F o l in s  Methoden ergibt sich folgendes: Beim Neugeborenen u. 
in den ersten Lebenstagen sind die Werte fur Kreatin -}- Kreatinin und fiir Nicht- 
eiweiB-N, ebenso wie fiir Harnsaure im Blut hoch, Kreatinin und Zucker sind in 
gleichem Prozentsatz yorhanden wie im Blute des Erwachsenen, Harnstoff-N er- 
reicht die obere Grenze der Normalwerte des Erwaehsenen. (Amerie. Journ. of 
dis. of children 19. 429—32; ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 3. 59. Ref. 
A r o n .) Sp ie g e ł .

R alph A. K in sella  und Goronwy 0. Broun, Blutverdnderungen le i Influenza. 
Unterss. typischer Influenzafalle ergaben yerzogerte Blutgerinnung, Abnahme der 
Plattchenzahl, Fehlen von Leukocytose oder Yorhandensein yon Leukopenie, wahr- 
scheinlieh auch herabgesetzte Resistenz der Erythrocyten. (Journ. of the Americ. 
med. assoc. 74. 1070—72. St. Louis Uniy. School of med.) K l ie n e b e r g e r .**

L. Borchardt, Erhóhung des Agglutininspiegels durch Organpraparate ais Aus
druck leistu/ngssteigerńder Wirkungen in der Organotherapie. Einmalige Injektion 
von Adrenalin oder Hypophysin erhoht bei 2—3 Wochen zuyor gegen Typhus 
immunisierten Menschen selion nach 24 Stdn. den Agglutinintiter, Maximum am 
8.—11. Tage 1 : 10240. Asthmolysin (Nebenniereuextrakt 0,0008 g -j- Infundibular- 
extrakt 0,04 g) steigert nach 4 Tagen auf 1 : 10240, ebensohoch in 1 Tage Spermin- 
injektion oder je 4 Schilddriisentabletten an 2 Tagen innerlich. — Organpraparate 
steigern also die Antikorperbildung. Man kann dayon bei Infektionskraukheiten 
Nutzen ziehen. (Therap. Halbmonatsh. 34. 536—41. 1/10. Konigsberg.) MttLLER.

John A. K olm er und Mary E. Trist, Ein Versuch der Darstellung spezifisćhcr 
Immunagglutinine und Hamólysine fur die vkr Gruppen mcnsćhlicher Blutkorperchen. 
Yff. immunisierten Kaninchen mit den vier Typen (San dford , Moos) menschlicher 
Blutkorperchen. Spezifische Agglutinine und Hamólysine fiir die ais Antigen ver- 
wandte Gruppe traten nicht auf, doch zeigten die Sera mebr Agglutinine und 
Hamólysine fur die homologe Gruppe ais fur die anderen. B in d u n g sy e r ss . mit 
den einzelnen Gruppen von Blutkorperchen fiihrten zu keinem Ergebnis. Eine 
Gruppe absorbierte die Antikorper fur alle. Menschliche Isoantikorper enthaltende 
Sera eignen sich besser fiir die Trennung der einzelnen Typen menschlicher Blut
korperchen. Die Konseryierung der Sera erfolgt am besten in fl. Zustand bei etwa 
0°. (Journ. of immunol. 5. 89—96.) F r ie d b e k g e h .**

G. A. T albert, Anderungen in der Wasserstoffionenkonemtration des Urins 
infolge Arbeit und Warnie. Intensiye Muskelarbeit von 15—20 Min. Dauer, ebenso 
Aufentbalt in einem Schwitzraum erhoht die H'-Konz, des Urins. (Amer. Journ. 
Physiol. 5 0 . 579—88. 1/1. 1920. [1/12. 1919.] J o h n s  H o p k in s  Uniy.) A r o n .

H. B echhold  und L. R einer, Die Stalagmone des Harns. Ausfuhrlicke Be-
schreibung der Verss., uber dereń Ergebnisse schon an anderer Stelle (ygl. Mtinch. 
med. Wchschr. 67. 891; C. 1920- IH. 531) berichtet wurde. (Biochem. Ztschr. 108 .
9S—10S. 28/8. Frankfurt a/M., Inst. f. Kolloidforschung.) B o b iń s k i .

Ch. Porcher, Die Zuruckhaltung der Milch. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 
170. 963—65. 19/4. — C. 1920. I. 848.) M a n z .

Ch. Porcher, Das Eungern und die chcmische Zusammcnsetzung der Milch. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 963; yorst. Ref.). Beim Hungern der Kub 
bis zur Dauer von 2 Tagen andert sich wobl der Ertrag der Milch, nicht aber ihre 
Zus., falls regelmaBig gemolken wird. Das entgegengesetzte Ergebnis von L a m i



(G. r. d. 1 Acad. des Sciences 89. 259) ist auf Vernachlassigung dieses wichtigen 
Faktora zuriickzufuhren. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 1461-64. 14/6.) Sr.

Robert W. Keeton und Frank C. Becht, Die Beziehung der Hypophyse zur 
Glykogenolyse. (Vgl. Amer. Journ. Physiol. 39. 109; C. 1916. I. 799.) Reizung 
der Hypophyse ruft bei Hunden unabhangig yon der Athernarkose Hyperglykiimie 
heryor. Diese Hyperglykamie bleibt aus nach Durchschneidung des Ruckenmarka 
in Hohe des zweiten Bruatwirbels und der Splanchnicusnerveu, nicht aber nach 
Durchschneidung der Nerven des Leberstiels. Nach Entfernung der Hypophyse 
tritt fiir 3 5 Stdn. Hyperglykamie ein, dann bleibt der Zuckerspiegel bis zum Tode 
normal. Wenn durch die Reizung der Hypophyse ein Hormon in Freiheit gesetzt 
wird, so muB dieses zentral angreifen und auf neryosem Wege iiber die Splanch- 
nicusneryen auf die Nebennieren und Leber wirken. Die Hypophyse wirkt wahr- 
scheinlich nieht auf die B. von Zucker aus Glykogen ein, sondern auf die Aus- 
nutzung des Zuckers durch den Organismus. (Amer. Journ. Physiol. 49. 248—53. 
1/7. [3/5.] 1919. Chicago, Illinois Univ., Northwestern Uniy.) A r o n .

George B evier und A. E. Shevky, Ha.rnstoffausschcid.ung nach Entfernung 
der Nebennieren. Bei Kaninchen bewirkt Esstirpation der Nebennieren Abnahme 
der Harnstoffausscheidung durch die Nieren. — Der AMBARDsche Quoticnt andert 
sich dabei ebenso, wie nach subcutaner Injektion yon Pituitrin (0,25 ccm), u. uin- 
gekehrt wie nach Adrenalineinspritzung (0,25 ccm). — Im Blut beateht Gleicli- 
gewicht zwischen Adrenalin u. Pituitrin, das die Fanktion der Niere reguliert. 
(Amer. Journ. Physiol. 50. 191—203. 1/11. [23/7.] 1919. San Francisco, Stanford 
medic. Bchool.) MOller.

W. Langdom  Brown, Diabetes in Beziehung zu den Driiscn ohne Ausfuhrungti- 
gang. Der Sympathieus mobilisiert den Zucker mit Hilfe der endokrinen Driisen
u. fuhrt ihn ins Blut uber. Der Parasympathicus hśiuft den Zucker in den Geweben 
an. Echter Diabetes zeigt keine anderen Storungen des endokrinen Systems. 
Glykosurie infolge Storung der Korrelation dieses Systems ist immer noch von 
anderen Symptomen begleitet. Diabetes kann erstens durch o rg a n ia ch e , struk- 
turelle Schadigungen bedingt sein, die Hypofunktion des Pankreas oder Hyper- 
funktion yon Schilddruse oder Hypophysis oder Nebennieren zur Folgę haben. 
Diabetes kann zweitens symphatischen Uraprungs, re in  fu n k tio n e lle r  Natur sein. 
Nur Priifung dea Blutzuckerspiegela bei yerschiedener Diat bringt Klarheit. Im 
allgemeinen hilft dem Diabetiker Einschrankung der Calorienzufuhr. Er muli 
dauernd unteremahrt sein. Fasttage u. Eier-Gemiisetage miissen ofters eingeachoben 
werden. (Brit. medieal Journal 1920. II. 191 — 94. 7/8. London, B a r t h o l . 
Hospital.) MtJLLER.

6. Agrikulturchemie.

0. Lem m ennann, Versuche uber die Wirkung einer Dungung mit Stickstoff, 
Phosphorsdure, Kali und Kalk neben Stalldunger und ohne Beigdbe von Stalldiinger 
auf die Ertrdge und den Nahrstoffhaushalt des Bodens. Durch die Verss. aoll feat- 
gestellt werden, wie sich auf dem Yersuchsfeld das Fehlen der -NahrstofTe Stick
stoff, PhosphorBaure, Kali und Kalk in der Dungung im Laufe der Jahre auf die 
Hohe der Ernten geltend macht, bezw. wie lange man eine Dungung mit K, P, 
Ca ohne Schaden aussetzen kann. Ferner wird gepriift, bis zu welcher Hohe wir 
unter den durch Boden, Klima usw. gegebenen Verhaltnissen mit der N-Diingung 
hinaufgehen konnen, und welche Hochstertrage zu erzielen sind. Drittens soli be- 
obachtet werden, welchen EinfluB der Stalldunger an sich auf den Fruchibarkeits- 
zuBtand des Bodens ausubt, bezw. wie sich die Ertrage auf dauernd ohne Stall- 
diinger bewirtschaftetem Boden gestalten. Endlich wird untersucht, wie der ^iibr-
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stoffhaushalt des Binicus au , 1jj0 6 und Ks0  dureb Diiugung und Erute beein- 
fluBt wird. (Arbeiten der D. L. G. 297. 1—28. Berlin; Sep. v. Vf.) Yolhard.

0. Lemm erm ann, Grundiingungsversuche. Die Ertragssteigerung, die dureh 
eiue Beigabe yon Stalldiinger zu einer Griindiingung meist erzielt wird, ist nicht 
dadurch bedingt, daB der Stalldiinger die Wrkg. der Griindiingung verbe6sert, bezw. 
spezifisch giinstig beeinfluBt. Sie kommt yielmehr dadurch zustande, daB zu der 
Wrkg. der Griindiingung die Wrkg. des Stalldiingers hinzutritt. Die Einzelwrkgg. 
des Stalldiingers und der Griindiingung bei getrennter Anwendung sind gleieh der 
Gesamtwrkg. bei gemeinsamer Anwendung. Ein EinfluB von Stroh auf die Wrkg. 
der Griindiingung lieB sich aus den yorliegenden Verss. nicht ableiten. Griin- 
diingung liefert, im Friihjahr untergebracbt, hobere Ertrage ais im Herbst, bedingt 
dureh die yerschiedenartige Zera. und Auswascliung der zu yerschiedenen Zeiten 
untergebrachten Grundiingung. Tieferes Unterbringen wirkt etwas besser wie flaches 
Unterpfliigen. Im Yerbśiltnis zur Salpeterwrkg. =  100 ergibt sich bei Griindiingung 
45%, bei Stalldiinger 22%. Impfung war bei dem yorliegenden Boden ohue Er- 
folg. (Arbeiten der D. L. G. 297. 29 —55. Berlin; Sep. v. Vf.) V olh ard .

0. Lemmermann, Feldversuche iiber die Wirltung rerschiedener Stickstoffdiinger.
1. V er ss . iib er d ie  W rkg. von C h ile sa lp e te r , sc h w e fe lsa u r e m  Am- 
m on iak , K a lk s t ic k s t o f f  und A m m on iakB alpeter. Am besten wirkte Am- 
monsalpeter, dann folgte Chilesalpeter, schwefelsaures Ammoniak und Kalkstick
stoff. — 2. F e ld y e r s s . iib er d ie  W rkg. yon C h ile s a lp e te r , sc h w e fe l-  
sau rem  A m m on iak , K a lk -N , N -K a lk , A ta m o n ia k sa lp e te r , K a lk sa lp e te r  
und Jau ch e. Resultate ahnlich wie yorher, Jauehe bat besonders gut abge- 
schnitten, was wolil auf bessere Wasseryersorgung des ganz leichten Sandbodens 
zuruckzufiihren ist. — 3. F e ld y e r s s . in der P r o y in z  u ber d ie  W rk g .
von  C h ile s a lp e te r , sc h w e fe lsa u r e m  A m m on iak  und K a lk s t ic k s to f f .  In 
den Jahren 1905—1908 ist eine Diingung mit 30 kg N pro 1 ha auf den typischen 
lehmigen Sandboden der Mark im allgemeinen zu den yerschiedenen Friichten gut 
zur Wrkg. gekommen; am besten hat in den meisten Fallen der Chilesalpeter ge- 
wirkt, die schlechte Wrkg. des schwefelsauren Ammoniaks und Kalkstickstoffs im 
Jahre 1905 in Gorsdorf ist darauf zuriickzufiihren, daB diese beiden Diingemittel 
in yoller Gabe bereits im Herbst angewendet wurden, yersagt hat Kalk-N nur auf 
einem sehr leichten Sandboden. — 4. F e ld y e r s s . iib er d ie  W rk g. y on  H arn- 
s to ff , sa lp e te r sa u r e in  H a r n sto ff, H a r n s to f fs a lp e te r , C hloram m onium , 
K a lia m m o n sa lp e te r  im Y e r g le ic h  zu C h ile sa lp e te r , haben die gute Wirk- 
samkeit der sauern N-haltigen Diingemittel erwiesen. — V erss. u b er d ie  F ra g e , 
ob d ie W rkg. d es K a lk s t ic k s to f f s  d ureh  k a ta ly t is c h  w ir k e n d e  S to tfe , 
w ie  E is e n o iy d ,  y e r b e s se r t  w erd en  kann,  sind negatiy ausgefallen. Verss. 
iiber den EinfluB einer Beigabe yon Kochsalz auf die Wrkg. von Kalkstickstoff und 
schwefelsaurem Ammoniak zeigten keinen merklichen EinfluB auf die Dungewrkg. 
dieser Salze. (Arbeiten der D. L. G. 279. 61—79. Berlin; Sep. v. Vf.) Yolhaep.

0 . Lem m erm ann, Siebenjahrige Versućhe in eingegrabenen Zylindern uber die 
Wirkung von Natronsalpeter, schwefelsaurem Ammoniak und Kalkstickstoff in den 

Jahren 1910—1916. Die Yerss. zeigen zunśichst, daB die Wrkg. der yerschiedenen 
N-Diinger zueinander in den yerschiedenen Jahren und auf den yerschiedenen 
Boden bei derselben Pflanze oft ganz yerschieden sein kann. Des weiteren wird 
unter gewissen Umstanden eine schadliche Wrkg. des sauer reagierenden sehwefel- 
sauren Ammoniaks gezeigt, das gilt besonders bei der Anwendung yon Ammon- 
sulfat auf sauren oder kalkarmen Boden, Bei GefS.Bverss. konnte diese schadliche 
Wrkg. dureh Beigabe yon Kochsalz aufgehoben werden. (Arbeiten der D. L. G. 
297. 80—89. Berlin; Sep. v. Yf.) Y o l h a e d .

SchluB der Redaktion: den 29. Ńoyember 1920.


