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P ost- und T elegram m ad resse: H u g o l i n d e n ,  S t o c k h o l m  S O .

(4M)

(428) Suche zu Haufen:

C h e m i s c h e s  Z e n tr a lb la tt ,
alle Ja h rg ä n g e , einzelne B ände u. vo lls tänd ige H eih en  zu  besten  Freisen. 
T a u s c h e  auch  die le tz ten  18 Ja h rg ä n g e  einze ln  gegen ä l t e r e  Jah r
gänge. A ngebote u n te r  „ C h e m i e "  B  1 4 1 4  an  die E xped ition  d.Bl.

Druck vou M etzger & W ittig in Leipzig. — Y enuaw, fü r deu redaktionellen Teil: Prof. Dr. H e s s e ,  Berlik- 
Für den Inseratenteil : E . F riedländer A Snlm. Tterlin.
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(Wiss. Teil.)

A. Allgem eine und physikalische Chemie.

R . A . , Geschichte der Entdeckung des sogenannten „ Liehigschen“ Kühlers. D ie  
E n td eck u n g  d es Gegenstromprinzips au K ühlern  ist  n ich t L iebig  zu zu schreib eu , 
son d ern  u n a b h ä n g ig  von ein an der m achten  s ie  e in  F ra n zo se , d essen  N am e u n b e
kannt iß t, im  Jah re 1770, Ch r ist ia n  W eig el  im  Jahr 1771 u n d  e in  F in n län d er, 
J e a n  Ga d g l in . (L a  P arfü m erie  m oderne 12. 10— 12. Januar.) J u n g .

C. H a r r ie s ,  Bemerkung zu dem Nekrolog auf E. Büchner. (Ber. D tsch . Chem . 
Ges. 52 . 1247. 14/Ü. [28/4.].) R ich ter .

Joh .. P lo t n ik o w ,  Zur Frage der Existenzmöglichkeit der chemischen Beaktionen 
heim absoluten Nullpunkt. D ie  F r a g e , ob der Temperaturkoeffizient b e i t ie fen  
T em pp. einem  G ren zw ert od er  der U n en d lich k e it a sym p totisch  b e i den gew ö h n 
lich en  R kk . zu streb t, kann  a u f G rund d es vorh an d en en  V ersuchsm ateria ls n ich t  
en tsch ied en  w erden . D ie  R k. zw isch en  F lu o r  u n d  W asserstoff, d ie  b e i der T em p. 
fl. L u ft  exp losion sartig  v e r lä u ft, ließ e  sich  b ei der T em p. d es fl. H  und H e zu 
d ieser  U n ters, verw end en . D ie  p h otoch em ischen  R kk . sin d  a ls lich te le k tr isch e  V or
g ä n g e  v o n  der T em p . u n a b h ä n g ig ; an  d ie  E x isten z  der L ich trk k . am  absol. N u ll
p unkt ist daher n ich t zu  zw e ife ln . D ie  rad ioak tiven  U m w an d lu n gen  haben  den  
T em peraturkoeffizien ten  1 u. sind  von  der T em p. v ö llig  u n ab hän g ig . (Prom etheus  
3 0 . 273— 74. 31 /5 . B erlin .) J u n g .

E . W e d e k in d  u n d  H . R h e in b o ld t ,  Die Kongofarbstoff.e und die Adsorption 
als Vorstufe der chemischen Verbindung. (V gl. B er. D tsch . C hem . G es. 4 7 . 2150;
C. 1914 . I I . 687.) D a s V erh a lten  d er  K ongofarbstoffsäure u n d  a n a lo g er  V erbb . 
g e g e n  b a sisch e  H y d ro g e le  erb rin gt e in e  exp erim en te lle  B e stä tig u n g  für  d ie  Aror- 
s te llu u g , daß  ein er  ch em isch en  R k. —  besonders iin h eterogen en  S y stem  —  e in e  
A d so rp tio n , d. h . d ie  prim äre B . einer A d so rp tio n sv erb ., vorangeht. —  E in e  durch  
v o rs ich tig en  Z usatz von  H C l au f d ie  U m sch lagfarb e (v io le tt) e in g este llte  w ss. L sg . 
v on  Kongorot rö tet sieh  b eim  E r h itzen , n ach  dem  A b k ü h len  k ehrt jed och  d ie  ur
sp rü n glich e F ärb u n g  w ied er; d ie  E rsch ein u n g  b le ib t a u s , w en n  m an b is  zur d eu t
lich en  B lau färb u ng Säure zusetzt. D ie  reversib le  F arbenum kehr w ird  hervorgerufen  
durch  an org a n isch e  u . organ ische Säuren  u. deren  saure S a lze; au ch  m it K o h le n 
säure und S ch w efe lw a ssersto ff tr itt d ie  E rsch ein u n g  a u f , jed o ch  k eh rt b e i d iesen  
f lüchtigen  Säuren  n ach  längerem  E rhitzen  d ie  A u sg a n g sfä rb u n g  n ich t w ied er  zu 
rück, d ie  F l. b le ib t dauernd  rot. B orsäure w irk t nur in  konz. L sg . e in ;  B lau säure  
b ew irk t beim  E in le ite n  in  g ek ü h lte  K on gorotlsg . b a ld  U m sch la g  ü b er  R otbraun  
nach  V io le tt;  P h e n o l b le ib t se lb st  in  erh eb lich er K onz, ohne E in w ., w ährend  
E n o le  V io le tlfä rb u n g  hervorrufen.

G ibt m an  zu  e in er  b is  zur Z w isch en färbu n g an gesäu erten  K on gorotlsg . Z i r 
k o n o x y d h y d r a t g e l ,  so b le ib t d ie  beim  E rh itzen  aus dem  b lau en  A dsorptious- 
prod. en tsteh en d e V erb . au ch  nach  dem  E rkalten rot gefä rb t; d ie ü berstehende F l,

I. 3. ' 16
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rea g iert n eu tra l, doch  is t  d ie  E rsch e in u n g  n ich t durch  E n tfern u n g  der fre ien  Säure 
zu  erk lä ren , denn  d ie  b eim  E r h itzen  en tstan d en e rote V erb . u n tersch e id et sich  
w e se n tlic h  vo n  dem  u rsp rü n g lich en  K on gorot. B o r sä u re , E s s ig sä u r e , C O ,, H sS, 
se lb s t  g er in g e  M en gen  ga n z  verd . H C l s in d  oh n e E in w .,  auch  w e n n  m an anstatt 
d es G els  b e i 120° g etrock n etes Z irk on oxyd h yd rat v erw en d et. B e im  K o ch en  d es roteu  
B od en sa tzes m it ü b ersch ü ssig er  verd . E ss ig sä u re  b le ib t  d ie  F ärb u n g  b e s te h e n ; konz. 
E ssig sä u re  erzeu g t M iß färb un g, b läu t aber n ic h t , 2 n ■ M ineralsäuren  verursachen  
sofort B lau färb u n g . A u s  essig sa u rer  L sg . en tsteh t ste ts  d ie  ro te  V erb .

E i n w .  d e r  f r e i e n  F a r b s t o f f s ä u r e n  a u f  H y d r o g e l e .  Z ur D arst. der 
F arbstoffsäuren  fä llt  m an w ss. K o n g o - , b ezw . B euzopu rp u rin lsg . m it H C l, wäscht 
grü n d lich  m it k . W . u n d  d ia ly s ier t  d ie  w ss . S u sp en s io n ; n ach  4 — 6 - w öchentlicher  
D ia ly se  erh ä lt m an  k la r e , tie fin d ig o b la u e  (K ongo), b ezw . b rau n v io le tte  [Benzopur- 
purin) L sg g ., d ie  g e g e n  A lk a lie n  au ß erord en tlich  em p fin d lich  s in d  u . re in e  Baum
w o lle , F iltr ierp a p ier  u . d ie  D ia ly s icr sch lä u ch e  r o t ,  W o lle  u . S e id e  n ich t anfärbeu. 
D ie  H y d ro g e le  v o n  Z irk on oxyd , T h oriu m oxyd , A lu m in iu m oxyd , L an th a n o x y d , Zink- 
o x y d , B e r y lliu m o x y d , E isen o x y d  u. C h rom oxyd  reiß en  d ie  b lau en  M ize llen  nieder 
und g e h e n  b e im  E r h itzen  od er lä n g eren  S teh en  in  ro tg e fä rb te , d ie se  Färbung 
dauernd  b e ib eh a lten d e  V erbb . über. D a g e g e n  ad so rb ieren  e lek tro ly tfre ie  Hydro
g e le  der K ie se lsä u r e , M eta z in n siiu re , T ita n sä u r e , W o lfra m sä u re , M olybdänsäure, 
V an ad in säu re, d ie  Farbstofifsäuren n ic h t , u . au ch  b e i län gerem  E rh itzen  tritt keine 
F a rb ä n d eru n g  ein . —  In  der w ss . L sg . d e s  K o n g o ro ts is t  en tsp rech en d  d er  Hydro
ly se  ste ts  ein  m ehr oder m ind er großer T e il der ro ten , a z o id e n , fre ien  Kongo
säure (I.) vorh an d en  (v g l. S c u a p o s c h n i k o w ,  Journ . R u ss . P h y s .-C h e m . G es. 44. 
1813; C. 1 9 1 3 . I . 1 472; H a n t z s c h ,  B er. D tsch . C hem . G es. 4 8 .  158; C. 1915. I.

N H 3

: N -N H

i i .

801); W asserstofifion en  b ew irk en  d eren  U in la g eru n g  in  d as ch in o id e  b la u e , uni. 
Isom ere n .  D ie  B la u fä rb u n g  d es K o n g o ro ts d u rch  sc h w a ch e  S äuren  läß t daher 
k e in en  S ch lu ß  a u f  d ie  S tärke d er K on gofarb sto ffsäu re zu . D ie  F arbum kehr der 
an gesäu erten  L sg . durch  N eu tra lsa lze , A . u. A ceto n  erk lärt s ic h  d u rch  die.Zurück- 
d rän gu n g  der H y d r o ly se , d ie  rev er sib le  F arbum kehr der a u f  Z w isch en färbu n g  ein
g e s te llte n  K o n g o ro tlsg . b e im  E rw ärm en  en tsp r ich t dem  Ü b erg a n g  der b lauen  Säure 
in  d as rote Iso m ere  b eim  E rh itzen . —  D er  V o r g a n g  d er  Adsorption der Kongo- 
säure is t  so  zu  d eu ten , d aß  zu n ä ch st d ie  fre ie  b la u e  Säure m it d en  G e len  Adsorp- 
tion sverb b . b ild e t;  b e im  E rw ärm en  od er S teh en  en tsteh t d an n  —  wahrscheinlich  
über d ie  r o te , a zo id e  Säure —  e in e  ro tg efä rb te , c h em isch e  V erb . y o u  B ase und 
S ä u re , jed o ch  n ich t ein  norm ales S a lz , son d ern  e in  K o m p le x sa lz , in  w elchem  die 
an sic h  nur sehr sc h w a ch e  S a lzb in d u n g  verstä rk t w ird  durch  d ie  b in dend e Kraft 
v o n  N e b e n v a le n z e n . —  W ie  das K o n g o ro t v erh a lten  sich  d ie  a n a lo g  konstituierteu  
B en zo p u rp u rin e , N a p h th y len ro t, B en zooran ge R ,  K on gok orin th  G  und  B . (Ber. 
D tsc h . C hem . G es. 5 2 . 1 0 1 3 - 2 1 .  10/5 . [17 /3 .] S tr a ß b u rg , C hem . In s. d. Univ., 
H e id e lb e r g  u . K arlsruh e.) H ö h n .
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A lb e r t  C o lso n , Theorie der Löslichkeit. E s  w ird  d ie  früher (C. r. d. l ’A ca d . 
d es Bcienccs 163.57; C. 1916.11. 712) a b g e le ite te  F orm el für d ie  L ö s lich k e it  e in es  
S a lzes nochm als d isk u tiert u n d  a u f d ie  L ö s lich k e it  e in es  defin ierten  S a lzes, a u f das 
L öslich k eitsm axim u m , a u f d ie  K n ick p u n k te  d er  L ö s lich k e itsk u rv e  a n g ew en d et. (C. 
r. d. l ’A cad . d es S ciences 168. 681— 84. 31 /3 . [24/3.*].) M e y e r .

W ild e r  D . B a n o r o ft , Die Farben der Kolloide. II. Re/lektion und Refraktion. 
(V gl. C hem . N e w s  113; C. 1916. II . 456.) Z u sam m en fassen de D a rleg u n g  der h ier
h ergeh ören d en  E r sch ein u n gen  unter ein geh en d er B erü ck sich tig u n g  der L iteratur. 
(J o u m . P h y s ic a l C hem . 23. 1— 35. Januar, C ornell U n iv .) M e y e r .

J o h . P lo t n ik o w ,  Über die Ursache der Lichtempfindlichkeit chemischer Verbin
dungen. D ie  T h e o r ie  d er Photoaktivität der E lem en te  und ihrer V erbb . kann  
fo lgen derm aß en  zusam m en gefaß t w erd en : 1. D a s  L ic h t  h a t das B e streb en , d ie  
p h o to ch em isch  u n g esä ttig ten  S ystem e in  d ie  g esä ttig te n  ü b erzu füh ren , w o b ei der 
V erla u f a rb e itssp e ich em d  oder arb eitsle is ten d  se in  kann. 2 .  I s t  k e in e  M öglichkeit 
vorh an d en , g esä ttig te re  oder u n gesä ttig tere  S ystem e zu  b ild en , so ste llen  sich  L ich t
g le ic h g e w ic h te  e in , d ie  durch v ersch ied en e L icb tarteu  nach der e in en  oder anderen  
R ich tu n g  versch ob en  w erd en  k önnen . 3 .  D ie  photochemischen oder photokatalytischen 
Eigenschaften der Elemente s in d  p er iod isch e F u n k tion en  ihrer A to m g ew ich te . D er  
vom  V f. für e in e  R eih e vo n  R kk . in  fl. Z u stan d e, d ie  Br oder J  a ls  p h otoch em ische  
ak tive  K om pon en te en th ie lten , gefu n d en e  photochemische Temperaturkoeffizient 1,4 
is t  a ls  e in e  ch arak teristisch e atom are p h otoch em ische K on sta n te  an zu seh en . 
(C hem .-Z tg. 4 3 .  3 2 1 — 2 3 .  3 / 6 .  3 3 7 — 3 8 .  7 / 6 .  B erlin .) J u n g .

B a h r ,  Über Luminescenzerscheinungen mit besonderer Berücksichtigung der 
radioaktiven Leuchtfarben. D ie  ursprünglich  a ls  V ortrag vor  d er  5. H auptversam m 
lu n g  der D eu tsch en  B e leu c h tu n g stech n isch en  G ese llsch a ft  verö ffen tlich te  A b h an d 
lu n g  füh rt e in le iten d  d ie v ersch ied en en  A rten  Yon L u m in escen zersch ein u n gen  auf. 
N a ch  kurzer B esp rech u n g  der P h oto lu m in escen z w ird  au sfü h rlich  d ie  T h eo r ie  der  
R ad io lu m in escen z u n d  der rad ioaktiven  L euchtfarb en , so w ie  d ie  in teressan ten  prak
t isc h e n , sich  b e i d eren  A n w en d u n g  ergeb en d en  P rob lem e b e h a n d e lt  (Journ. f.
G asb eleu ch tu n g  61. 604— 7. 21 /12 . 6 1 4 — 17. 18/12. [21/9 .] 1918. B erlin .) B i s t e r .

J o h n  D a v id  M o r g a n , Die Entzündung explosiver Gase durch elektrische Funken. 
V eras, über d ie  E ntzü n d un g ein es L e u c h tg a s-L u ftg em isch es durch F u n k e n , d ie  
u nter v ersch ied en en  B ed in g u n g en  erzeu gt w u rd en , erg a b en , daß d ie  g era d e  eb en  
zündenden  F u n k en  im m er d ie se lb e  W ärm em en ge lie ferten . D ie se  F e sts te llu n g  läß t  
sich  aus M essu n gen  am  Strom kreise vor  B . d es F u n k en s n ich t h er le iten . H ierau s  
und  aus den  E r g eb n issen  y o n  T h o r n t o n  (P h ilo s. M agazin e [6] 2 8 .  734; C. 1915.
I. 116) fo lg t, daß  d ie  Zündkraft eines Funkens n ich t v o n  se in er  G esam ten erg io  a b 
h ä n g t  G eh t m an von  der A n n ah m e a n s , daß e in  g eg eb en es  entflam m bares G as
gem isch  u n ter  g le ic h e n  p h y sik a lisc h e n  B e d in g u n g en  zur E ntzü n d un g ste ts  d iese lb e  
E n erg iem en ge b rau ch t, so  kann  d ie  T a tsa c h e , daß d ie  G esam ten erg ie  d es eb en  
zündenden F u n k en s m it den  B e d in g u n g en  se in e r  E rzeu gu n g  sich  ändert, nur so er
k lärt w erd en , daß  nur e in  g ew isser , zurzeit aber n ich t m eßbarer A n te il  der G esaint- 
en erg ie  b e i B e g in n  d es F u n k e n s für d ie  E n tzü n d u n g  a u sgen u tzt w ird . Jed en fa lls  
läß t s ic h  z e ig e n , daß e in e  E rh öh u n g  der A n fa n g sin ten sitä t des F u n k en s e in e  v er
stärkte Z ündw rkg. hervorruft. D ie  A n n ah m e ein es u n au sgen u tzt b le ib en d en  A n 
te ile s  der F u n k en eu erg ie  w ü rd e auch  erk lä ren , w esh a lb  b ish er  a lle  V erss ., d ie  
Entflammbarkeit eines Gases durch d ie  E n er g ie  d es gerad e eb en  zü n d en d en  F un k en s  
zu  m essen , zu  ganz versch ied en en  E rg eb n issen  g efü h rt haben . (Journ. Chem . Soc.

16*
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L on d on  115. 9 4 — 104. Jan . 1919. [21 /11 . 1918.] B irm in gh am . T h e  M a r k s  an d  C le k k  
L ab .) F r a n z .

B. Anorganische Chemie.

W i l l i a m  R o b e r t  B o u s f le ld ,  Gemische von Stickstoffperoxyd und Salpetersäure. 
Stickstoffperoxyd färb t sich  u n ter  A u fn ah m e von  F e u c h tig k e it  g rü n ; durch Zusatz 
v o n  H N O , w ird  d ie orange F arb e n ach  d er  G le ich u n g :

2 H N O , +  N sO , =  2 N , 0 4 +  H jO

w ie d e r  h erg este llt . N a ch  d er  D e s t. m it P 20 6 h a t es K p . 21 ,9  i  0 ,1°; se in  spezi
fisch es V olu m en  lä ß t sich  fü r  0 — 20° a u s der G leich u n g:

v =  0 ,6 7 0 2 7  +  0 ,0 0 1 0 0 7 5  t - f-  0 ,0 0 0 0 0 3  i s

m it einem  F e h le r  v o n  ¿ 2  in  der fü n ften  D ez im a len  b erech n en . D ie  verwendete 
Salpetersäure h a tte  D .* 1 ,5 3 8 1 , D .11 1 ,5 2 5 4 , D .13 1 ,5126 . B e i 4 — 18° zerfa llen  die 
Gemische der b e id en  S toffe  m it 5 4 — 92%  N 20 4 in  zw e i g e g e n s e it ig  gesättigte 
S ch ich te n ; d ie  g e sä ttig te n  L sg g . v o n  H N O s in  N 20 4 e n th a lte n  4 ,90 , 6 ,67  u. 8,05®/, 
H N O , b e i 4, 11 u n d  18°; N , 0 4 lö s t  s ic h  zu  54,4 , 54 ,8  u n d  54 ,0%  b e i 4 , 11 u. 18* 
in  H N O ,. F ü r  d ie  in  e in er  S c h ic h t b esteh en d en  G em isch e  w u rd en  b e i den  drei 
V ersu ch stem pp . d ie  sp ez ifisch en  V o lu m in a  b estim m t u n d  h iera u s d ie  Temperatur
k o effiz ien ten  u n d  d ie  K on traktion en  p er  ccm  u n d  p er  g  L s g . a b g e le ite t. D ie  große 
M isch u n gsw ärm e d eu te t a u f e in e  e n erg isch e  V erb in d u n g  der b e id en  Stoffe. Die 
k le in sten  W e r te  d er  sp ez ifisch en  V o lu m in a  z e ig e n  e in e  K on traktion  vo n  etw a  10%, 
d och  fä llt  ih r e  L a g e  n ich t g en au  m it e in er  m olek u laren  Z us. zusam m en. Dagegen 
erg ib t sich  a u s der größten  K on trak tion  per ccm  L sg . b e i 4° d ie  E x is te n z  der Verl). 
3 H N O ,,2 N j 0 4 , d ie  au ch  a u s der K on traktion  p er  g  fo lg t. D ie  Temperaturkoeffi- 
z ie n te n  h a b en  b e i 26 ,7%  N 20 4 e in  d eu tlich es M inim um , das d er V erb . 4 H N O „  N ,0 , 
en tsp rich t. (Journ. C hem . S oc. L o n d o n  115 . 4 5 — 55. Jan . 1919. [29 /8 . 1918.] Hend'on, 
N . W ., S t. S w ith in ’s.) F r a n z .

E d w a r d  C. F r a n k l i n ,  Kalium-Ammononatriat, Kalium-Ammonolithiat, Ruhi- 
dium-Ammononatriat und Rubidium-Ammonolithiat. (V g l. Journ . A m eric . Ckem. 
S oc. 3 7 . 2 295; C. 1 9 1 6 . I. 204.) D ie  E in w . von  Zn od er Z in k am id  a u f Kalium
am id  en tsp r ich t der E in w . von  Zu od er Z n(O H ), a u f  K O H : Zn(O H ), -f~ 2K O H  =  
Zn(O K ), +  H jO ; Z n(N H j)2 +  2 K N H 2 =  Z n (N H K ), +  2 N H , u . Z n  +  2K O H  =  
Zn(OIv), -j~ H s , b e z w . Z n +  2 K N H , =  Z n (N K H ), +  H a. D ie  n a ch  diesem 
S ch em a  en tsteh en d en  A m m on osa lze  u n ter lie g en  je d o c h  der A m m o n o ly se  in  fl. NH, 
w e n ig e r  le ic h t  a ls d ie  en tsp rech en d en  A q u o sa lze  der H y d r o ly se  in  W . In  Fort
se tzu n g  d er  ob en  erw ä h n ten  U n ters, w u rd en  e in ig e  A lk aliam m on osalze neu 
d a rg este llt . Dikalium-Ammononatriat, N a N K 2-2 N H 3 od er N a N H a- 2 K N H , oder 
[N a (N H 2),]K 2. E n tste h t  durch  E in w . von  K aliu m am id  in  fl. N H , a u f  Natriumainid, 
od er d u rch  E in w . e in e s  11. N a tr iu m sa lzes  a u f  ü b ersc h ü ssig es K a liu m am id  in  fl. NH„ 
od er durch  E in w . e in er  L sg . v o n  m eta llisch em  N a  a u f  K a liu m a m id  in  fl. N H , iu 
G eg en w a rt v o n  P la tin sch w a rz . B e im  E rh itzen  sc h m ilz t  d as S a lz  und verliert über 
100° A m m on iak . D u r c h  E in w . v o n  A m m on iu m salzen  in  fl. N H , w ird  es zerlegt: 
N a N K ,- 2 N H , +  3 N H 4N O , =  N a N O , +  2 K N O , +  6 N H ,.  F ü r  d ie  A n alyse zer
se tz t  m an d as S a lz  im  V ak u u m  durch  W a sserd a m p f u n d  lö s t  d ie H ydrolyscnprodd. 
in  W . auf, w o ra u f m an n ach  Z u satz v o n  S a lzsä u re  K , N a  u . N H , in  der .üblichen 
W e is e  b estim m t. —  Monorubidium-Ammononatriat, N a N H R b -N H „  N a N H s-RbNHj 
oder [NafNHjJjJRb. D u rch  A u f lö s e n  vo n  m eta llisch en  R b u n d  N a  in  fl. N H , und 
V erd am p fen  der F l. in  sc h ö n en  I ir y sta lle n . A u s d er M u tter lau ge erhält man noch



e in  an d eres S a lz : Dirubidium-Ammononutriat, N a N R b ,.2 N H s, N a N H ,.2 R b N H ,
oder [N a (N H ,),]R b „  d as erh eb lich  lö s lic h e r  a ls  d as vorh ergeh en d e ißt. —  Dikalium- 
Ammonolithiat, L iN H , -2 N H 3, L iN H , -2  K N H , oder [L i(N H ,)3]K „  w ird  am  b esten  
durch E in w . v o n  K alium am id  a u f L ith iu m jod id  in  fl. N H , erh a lten , od er  durch  
E in w . der b eid en  M eta lle  in  G egen w art von  e tw a s P la tin m oor au f fl. N H 3. In  fl. 
N H , fa st  u n löslich . K le in e  farb lose  K ry sta lle . —  Monorubidium-Ammonolithiat, 
[L i(N H ,),]R b , sch w er  lö s lic h  u n d  daher sc h le ch t u m zu k rysta llis ieren . B e i den  
V erss., g em isch te  A m id e  v o n  K  und E b  h e r z u s te lle n , ergab  e s  s ic h , daß d iese  
A m id e  m iteinander isom orphe M isch un gen  b ild en . (Journ. P h y s ic a l Chem . 2 3 . 36 
b is  53. Januar. S tanford  U n iv ., C aliforn ien .) M e y e r .

J . B . F e r g u s o n  und  H . E . M e r w in , Das ternäre System CaO-MgO-SiOv 
(V gl. G . A . R a n k i n  u nd H . E . M e r w i n ,  Z tschr. f. anorg. u . a llg . Ch. 96. 2 91;
C. 1916. I I . 983.) In  E rgän zu n g  der frü heren  U n terss. über d ie  S y ste m e , w e lc h e  
sich  au s CaO, A l, 0 „  M gO und S iO , a u f bauen  k ön n en , w ird  das ternäre S ystem  
CaO, M gO , S iO , u n ter su ch t, indem  die S ch m elzk urvcn  aufgenom m en w erd en . D ie  
M ethoden sin d  früher b esch r ieb en  w orden . D ie  E rg eb n isse  w erd en  in  F orm  ein es  
D iagram m s w ied erg eg eb en . D ie  P h a sen , w e lch e  in  d en  d rei b inären  H au p tsystem en  
n eb en ein an der ex istieren , sin d : Krystoballit, S iO ,, Tridymit, SiO«, Pseudo-Wollastonit, 
« -C a O -S iO ,, Tricalcium-Disilicat, 3 CaO • 2 SiO«, u-Cdleium-Orthosilicat, « -2  CaO -SiO «, 
Kalk, CaO, Pcriklas, M gO und Forsterit, 2 M gO -S iO ,. D ie  b in ären  V erbb., w e lch e  
(in dem  ternären S ystem  k e in e  F e ld e r  b e s itz e n , sin d  Tricalciumsilicat, 3  CaO-SiO«
u. Klino-Enstalit, M gO -S iO ,. D ie  ternären  V erbb . sin d  Diopsid, CaO • MgO • 2 S iO , 
u nd 2 C aO -M gO -2 S iO ,. E s  treten  dann noch  e in ig e  P h a sen  v o n  n ich t konstanter  
Zus. au f: Wollastonit, /9 -C aO -S iO ,, der e in erseits m it dem  D io p sid , andererseits m it  
d er V erb . 2 C aO -M gO - 2 S iO , fe s te  L sg g . zu  b ild en  verm ag. F e s te  Pyroxenlsg g ., 
d ie  e in e  k o n tin u ier lich e  K eih e m it d en  E n d g lied ern  D io p sid  u n d  K lin o -E n sta tit  
b ild en . D er  Monticellit, C aO -M gO -S iO ,, verm ag fe ste  L sg g . b is  zu  l l ° /„  F orster it  
zu  b ild en . (P roc. N a tio n a l A cad . S c . W a sh in g to n  5. 16— 18. Januar 1919. [25/11. 
1918]. G cop h ysik a l. L ab . der C a r n e g i e  In stitu tion , W ash in g to n .) M e y e r .

D. Organische Chemie.

R ic h a r d  V e r n o n  W h e e l e r ,  Die Entflammung von Gemischen von Äthan und 
Luft in einem geschlossenen Gefäß: Der Einfluß der mechanischen Bewegung. (V gl. 
Journ. Chem . Soc. L on d on  113. 8 55; C. 1919. I. 921.) D ie  G em isch e von  Äthan 
und Luft w urden  in  einem  k u gelförm igen  G la sg e fä ß , in  dem  e in  F lü g e lra d  a n g e 
bracht w a r , durch  e in en  e lek tr isch en  F u n k en  zur E n tzü n d un g geb rach t. In  G e
m isch en , deren Zus. der unteren  E ntflam m barkeitsgrenze n a h e  k om m en , w ird  d ie  
A u sb re itu n g  der F lam m e aus rein  m ech an isch en  G ründen geh em m t, und zw ar um  
so  m eh r, j e  sch n eller  d ie  B e w eg u n g  d es F lü g e lra d es  ist . A n  Ä th an  reich ere  G e 
m isch e verb ren n en  schn eller , w en n  d ie  m ech an isch e B e w e g u n g  größer is t . D a b e i  
is t  aber der E in fluß  der B e w eg u n g  b e i den  G em isch en  k le in e r , in  d en en  d ie  
F lam m en g esch w in d ig k c it im  R u h ezu stän d e groß  ist. D ie  E rsch e in u n g en  b e i der  
D ruck zu n ah m e w ährend  der V erbrennung en tsp rech en  d en  am  M ethan gem ach ten  
B eobachtu n gen  m it der e in en  A usnahm e, daß  der größte D ru ck  n ich t b ei dem  G e
m isch  m it der theoretisch en  Z us. auftritt, sondern erst b e i e in er  erheb lich  höh eren  
Ä thankonzentration . (Journ. Chem. Soc. L on d on  115. 81— 94. Jan . 1919. [15/11. 
1918.].) F r a n z .

W . G lu u d , Das Steinkohlenparaffin. D a s b e i der T ieftem p eratu rverk ok u n g der 
S teink oh le (G asflam m kohle) au s der Schm ierölfraktion  s ic h  au ssch e id en d e  P araffin
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is t  e in e  M isch un g der h öh eren  norm alen G ren zk o h len w a ssersto ffc , v o n  d en en  die 
K W -sto ffe  Cs1H 60, Ca6H 6ä, CaoH M, Ca7H 50, CS8H 6a u . CsoH ao in  re in er  Form  isoliert 
w u rd en . D ie  H a u p tm en g e  d es P araffin s b esteh t au s H cx a - u. H ep ta k o sa n . Niedere 
un d  höhere G lied er  u n d  an d ersartige P rod d . sch e in en  in  dem  u n tersu ch ten  Paraffin 
in  n en n en sw ertem  U m fa n g e  n ich t vo rh a n d en  zu  se in . E s  i s t  für  Gasllam m kohlc  
n ich t u n w a h rsch e in lich , daß v ersch ied en e  K o h len a rte n  und K o h len  verschiedener  
D istr ik te  u n ter  g le ic h e n  B e d in g u n g en  en tsp rech en d  zu sa m m en g esetz te  Paraffine 
g oh eu . V o n  dem  so erh a lten en  P ara ffin  sc h e in t jed o ch  nur e in  g er in g e r  T e il  als 
so lc h e s  in  der S te in k o h le  v o r g e h ild e t en thalten  zu  s e in , w ie  sieh  aus der Bzl.- 
E xtrak tion  ein er  G asflam m k oh le (s. u.) erg ib t. D a s  h e i der sy n th e tisch en  Darst. 
d es H ep ta k o sa n s au s M yristin säure au s dem  M yriston  durch  E in w . vo n  PC15 ent
steh en d e  C hlorid  (vg l. K r a f f t ,  B er. D tsc h . Chem . G es. 15. 1713) en th ä lt n ich t, wie 
b ish er  an gen om m en , 2 , sondern  3 C h loratom e; w a h rsch e in lich  rea g iert d as Myriston 
zu n ä ch st in  der E n olform , so  daß 1 C hlor an d ie  S te lle  der O H -G ruppe tritt, worauf 
d an n  h e i S te ig e r u n g  der T em p . A n la g eru n g  v o n  C hlor an  d ie  D o p p e lb in d u n g  statt
findet. B e i der A n w en d u n g  d es e le k tr o ly tisc h e n  V erfs . v o n  P e t e r s e n  (Ztschr. f. 
E lek troch em . 12. 144; C. 1906. I . 1328) a u f d ie  D a rst. d es O ctak osan s w u rd e statt 
der sc h w e r  zu g ä n g lic h e n  S äu re C uH j,, • COaH  m it E r fo lg  e in e  M isch u n g  der Säuren 
C14 u n d  CI6 v erw a n d t;  a llerd in g s en tsteh en  d an eb en  H ex a k o sa n  u n d  Triakonfan. 
D u rch  d ie se  E rw e iter u n g  w ir d  d ie  Petersenschc Synthese der höheren Paraffine sehr 
v ie l  erg ieb iger . —  D ie  Prechungsindices der Paraffine für d ie  L in ie n  C, D  u. F 
sin d  in  ein er  T a b e lle  zu sam m en g este llt .

E x p e r i m e n t e l l e r  T e i l  (m it H e n n y  H ö v e r m a n n ) .  D a s  zur U n ters, ver
w a n d te  tech n isch e  P araffin  w a r  e in  b ra u n es , d ic k flü s s ig e s , m it Paraffinschuppen  
d u rch setztes Ö l, au s dem  d u rch  L ö se n  in A ceto n  u. A b k ü h le n  e in  grü n  b is braun 
g efä rb tes K ohparaffin  erh a lten  w u rd e. D u rch  w ie d e r h o lte s , v e r lu stre ich es  Um kri
sta llis iere n  au s B z l., A ce to n  u n d  P A e . lie ß  sich  daraus re in es  Heptakosan isolieren, 
d as sich  m it dem  sy n th e tisch en  v ö ll ig  id e n tisc h  erw ies . —  B e i  d er  E x t r a k t io n  
e i n e r  G a s f l a m m k o h l e  m it B z l. b e i 250° u n ter  50  A tm . w u rd en  n u r sehr geringe 
M en gen  e in e s  n ic h t  v ö l l ig  e in h e itlic h e n  P a ra ffin s  g e w o n n e n , d as au s M angel an 
M aterial n ich t w e ite r  g e r e in ig t  w erd en  k on n te . —  B e sse re  E r g eb n isse  a ls die frak
tio n ier te  K ry sta llisa tio n  d e s  K ohparaffins lie fe r te  d ie  frak tio n ierte  D e s t.;  durch 
w ied erh o lte  D e s t. u . K r y s ta llisa tio n  w u rd en  sc h lie ß lic h  fo lg en d e  K W -sto ffe  erhalten: 
Tetrakosan, C24H .„. n D65 =  1 ,4 3 0 2 6 ;  n D80 =  1 ,4 2 4 4 8 . —  Pentakosan, C35H6i. 
K p .ls 254°; n D05 =  1 ,4 3 2 0 2 ; n D8» =■ 1 ,4 2 6 2 4 . —  Hexakosan, C28H 51. D aten  des 
sy n th . P r o d .:  S in tert b e i 55,5°, v ö l l ig  g esch m o lzen  b e i 56 ,5°; K p .15 262°; n D65 =  
1 ,4 3 3 3 2 ;  n D80 =  1 ,4 2 7 7 4 . —  Heptakosan, C KH 66. D a te n  d es sy n th . P rod .: Sintert 
b e i 5 8 ,5 ° , v ö llig  g esch m o lzen  b ei 5 9 ,5 °; K p .is 269  —  270°; n D06 =  1,43 4 53; nDs° =  
1 ,4 2 8 7 4 . —  Myriston. D ie  zur D a rst. v erw a n d te  M yristin säure w ird  vorte ilh aft aus 
A . u m g e lö st . D ie  v o n  K ip p i n g  g e g e b e n e  V orsch rift (Journ. C hem . S oc. L ondon 63.458;
C. 93. I. 721) lie fe r t  k e in e  g u te n  R esu lta te . F . d e s  au s A . u m g e lö sten  Prod. 77 
bis 78». —  13,14,14-Trichlor-n-heptakosan, C H 3• [C H a]u  • CHC1 • C C i,■ [C H ,] ,,• CHS. 
M an erhitzt 4 ,5  g  M yriston  m it dem  g le ic h e n  V o l. PC15 lan g sa m  a u f 190», hält 
Vj S td c. a u f d ieser  T em p ., g ie ß t  n ach  dem  E rk a lten  in  E isw a sse r , behandelt die 
a u sg e sc h ie d e n e  M. m it k . verd . K O H  u . m it W . u. lö s t  a u s A . u . au s A ceton  um. 
Zu B ü n d eln  v e r e in ig te  N a d e ln , F . g e g e n  30°. —  Octakosan, C ,8H M. W u rd e durch 
E le k tr o ly se  e in e s  äq u im olek u laren  G em isch s v o n  M yristin säure und Palmitinsäure 
n a ch  d er  V orsch rift v o n  P e t e r s e n  (Z tschr. f. E lek troch em . 12. 144; C. 1906. I. 
132S) fü r  d as H ex a k o sa n  erh alten . S in ter t b e i 61°, schm , b e i 62°. K p .is 278». 
n D»5 =  1 ,4 3 5 3 9 ;  n D8» = .  1 ,4 2 9 7 1 . —  Hnncakosan, CS9H e0. K p .,6 ca . 286». nD65 =  
1 ,4 3 6 4 0 ;  n D8» =  1 ,4 3 0 6 1 . (Ber. D tsch . C hem . G es. 52. 1 0 3 9 - 5 3 .  14 /6 . 1919. [4/4. 
1917]. K a iser -W lL H E L M -Inst. f. K o h len fo rsch u n g , M ühlheim  a. R uhr.) R i c h t e r .
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E . A l i l a i r e ,  Freiwillige Entzündung von Gemischen von Isuft und Ätherdampf■ 
A u s A ulaß  v o n  B ränden in  Ä therfabriken  so llten  d ie  B e d in g u n g en  untersucht 
vrerd en , unter denen  sic h  L u ft-W a sserd a m p fg cm isc h e  von  se lb st  en tzü nd en . E s  
w urdo e in  A pp . k o n stru ier t , in  dem  L u ft-Ä th c r g e m isc h c  b ek an n ten  G eh a lte s in  
ein er  U -R ö h r e  durch e in  Ö lbad a u f bestim m te T em p p . erh itzt w erd en  kon n ten . 
V ersch ied en e K a ta ly sa to ren , w ie  E ise n o x y d , K u p fero x y d , N ick e lo x y d , w aren  ohne  
Einfluß a u f d ie  S e lb sten tzü n d u n g , d ie  regelm äß ig  b e i 190° e in tra t, w en n  im  L iter  
G em isch  1 g  Ä . en th a lten  w ar. D ie  auftretcude F lam m e is t  sehr sch w a ch  b lau  und  
nur im D u n k eln  sichtbar. U n ter  den  V crbrennungsprodd . find et m an F orm - und  
A c e ta ld e h y d , E ss ig sä u re  und CO.,. N a ch  d iesen  V ersu ch serg eb n issen  können also  
R öhren  m it überh itztem  W asserd am p f in  den  Ä therfabriken  V eran lassu n g  zur S e lb st
en tzü nd u n g der L u ft-Ä th e r g e m isc h e  g eb en . (C. r. d. l'A ca d . d es S ciences 1 6 8 . 
729— 30. 7/4.) Me y e k .

G. S c h r o e t e r ,  Über Mcthionsäurc und deren Verwendung zu Synthesen. E in e  
N achprüfung h at ergeb en , daß en tsp rech en d  d en  A n g a b en  v o n  B e r t h e l o t  b e i der  
A lk a lisch m elze  der aus A c e ty le n  u n d  rauchender S ch w efe lsä u re  en tsteh en d en  P rodd. 
in  der T a t Phenol g eb ild et w ir d , aber nur in  q u alita tiv  n ach w eisb aren  Spuren. 
W ah rsche in lich  verb in d et sich  d ie  zu n äch st g eb ild e te  A ceta ld eh y d d isu lfo sä u re  m it 
A cety len  zu  V in y laceta ld eh yd d isu lfosäu re , d ie  b e i der A lk a lisch m elze  V inylm eth ion- 
säure u n d  w eiter  B enzo lsu lfosäu rc u n d  P h e n o l lie fert. V f. k on n te  ein  K -S a lz  iso 
lieren , dessen  A n a ly se n  a u f Vinylmefhionsäure oder Äthylidenmethionsäure stim m en. 
E ster d er  Methionsäure (Methandisulfosäure) la ssen  sich  aus dem  S ilb ersa lz  m it 
J o d a lk y l d arste llen ; s ie  w erd en  sch on  durch k . W . verse ift . B e im  Stud ium  der  
EBterb. ergab  sich , daß d ie  M eth ionsäure sic h  besonders g u t zur Darst. von Äthern 
e ig n e t ,  indem  d ie  E ste r  b eim  E rhitzen  m it A lk oh o len  Ä th er  und M ethionsäure  
lie fern , w e lch  le tz te re  s ic h  vo n  n eu em  verestert u sw . N am en tlich  d ie  Ä th er  hoher  
m olekularer A lk o h o le  la ssen  sich  so g u t g ew in n en . S ilb erm eth ion at lie fert m it 
B cn zy lch lorid  z iem lich  g la tt  Diphcnylmethan, w irk t a lso  a ls K ata ly sa to r . Methion- 
säurechlorid ex istier t in  zw e i M odifikationen; e s  lie fert m it A lk o h o len  E s te r , d ie  
ab er le ic h t  u nter B . v o n  Ä th ern  oder O lefinen  zerfa llen . M it P h e n o len  lie fert das 
C hlorid Diarylester, d ie  im  G egen sa tz  zu  den  D ia lk y le s te m  sehr b estä n d ig  sin d  n. 
b estän d ige  A lk a lisa lze  N aC H (SO sA r), liefern . Methionsäurcphcnylester w ird  im  fo l
g en d en  Methionol g en a n n t, w eg en  se in e s  p h en o läh n lich en  C harakters. Methion- 
säurediamid en tsteh t n ich t a u s dem  Chlorid, w o h l aber aus M ethionol m it A m m oniak; 
es lie fert ein  B a-S alz . Hethionsäurcanilide en tsteh en  g la tt  a u s dem  C hlorid; sic  
sind  stark sauer. D a s  D iä th y la n ilid  is t  d agegen  in  w ss. A lk a lien  u n i.;  lö s t  aber  
in  B z l. N atrium  u nter W asserstoffen tw . D ie  A lk y lester  reag ieren  träger m it 
N atriu m . D ie  M eth ionolc la ssen  sich  in  B z l. durch E in w . von  N atrium  u . M ctbyl- 
jod id , D im cth y lsu lfa t  oder B enzo y lch lo r id  m eth ylieren , d im ethylieren  u. b en zoylieren . 
A u ch  Methionsäurediäthylanilid, das im  fo lgen dem  Methionid gen an n t w ir d , läßt 
sich  a n a lo g  a lk y lieren  und a cy lieren , doch  reagieren  höhere H a lo g en a lk y le  träger. 
A n a lo g  läß t sich  Chlor-, Brom- und Jodmcthionid g ew in n en , auch  DicMormethionid, 
n ich t aber D ib rom m eth ion id , eb en so w en ig  w ie m an z w e i h öh ere  A lk y lg ru p p en  e in 
führen  kann , w o h l aber läß t sich  D ibrom m eth ionol darstellen . W en n  a lso  3terischc  
H in d eru n g  v o r lieg t, so m uß s ic  durch den  gan zen  M olekülbau b ed in g t se in . G latt 
v erläu ft d ie  E in fü h ru n g  von A cy lrcsten  in  das M ethionid , indem  m an A m eisensäure  
als E s te r , d ie  ü b rigen  Säuren  als C hloride a u f das N atrium m ethion id  e in w irk en  
läß t. D ie  Acyhnethionide la ssen  sich  in  der E nolform  m it P h en o lp h th a le in  und  
N atron lauge titr ieren ; in  fester Form  en tsp rech en  s ie  w ah rsch e in lich  der K eto- 
form el. A ld eh y d e  ließ en  sich  n ich t m it N atrium m ethion id  verk etten .

D ie  M eth ionsäure und ihre D erivv . sind  g e g e n  M ineralsäuren sehr bestän d ig .
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M an k an n  d ah er d ie  S -B est. m eist n ich t n ach  der C A R iuSscheu  M eth o d e , sondern  
nur m it N atriu m su p eroxyd  u n d  S od a auBführcn. M eth ionsäure, w e lc h e  n och  10 bis 
20%  W . en th ä lt, z er fä llt  d a g eg en  im  V akuum  b e i 200° z iem lich  g la t t  in  S ch w efe l
säu re u n d  M eth y lsu lfosäu re. M eth ion säu rcch lorid  rea g ier t  zw a r  m it  A n ilin  normal, 
z e r fä llt  aber m it N H „ oder m it e in fa ch en  fe tten  A m in en  v e r w ic k e lt  u n ter  teilw eiser  
A b sp a ltu n g  vo n  SOs-G r u p p e n , eb en so  M eth y lm eth ion säu rech lorid . D ie  A rylestcr  
der M eth ionsäure u n d  der A lk y lm e th io n sä u rcn  w erd en  durch  A lk a l i ,  d ie  ent
sp rech en d en  A n ilid c  d u rch  S a lzsä u re  g la tt  v erse ift . D a g e g e n  s in d  d ie  A rylester 
und A n ilid e  der D ia lk y lm eth io n sä u re  g e g e n  Säuren  w id ersta n d sfä h ig ;  durch  alkoh. 
A lk a li w ird  aber n eb en  d er  V e r se ifu n g  A b sp a ltu n g  e in er  SOs-G ru pp e b ew irk t, und 
m an erh ä lt « -O x y m o n o su lfo sä u ren . D a s  so erh a lten e  a-oxyisopropylsulfosaurc 
Natrium is t  m it Acetonnatriumhisulfit n ic h t  id en tisch . E rstercs h a t offenbar die 
K on stitu tio n  (C H 3)JC(OH)SO,1-O N a , le tz te r e s  a lso  (C H 3)äC ( 0 H ) 0 - S 0 2N a. D ie  ein
fach en  A cy ln octh iono lc  u n d  A cy lm eth io n id e  sin d  g e g e n  A lk a li b estä n d ig , w en n  aber 
n och  e in e  durch  A lk a li a n g r e ifb a r e  G ruppe v o rh a n d en  ist, w ie  z. B . im  o-Acetoxy- 
b en zoy lm eth io n id , so  tritt S p a ltu n g  in  E ssig sä u ren , S a licy lsü u rc  u n d  M eth ion id  ein. 
B eim  E rh itzen  m it M in era lsäuren  w ird  a u s d en  A c y lm e th io n id e n  e in  Sulfosäurerest 
a b g esp a lte t . E in e  A u sn ah m e b ild en  C a rb o xäth y lm oth ion id  u n d  Form ylm ethionsäurc, 
d ie  nur d ie  A cy lg ru p p e  verlieren .

E x p e r i m e n t e l l e r  T e i l .  (M itb carb eitet von  G. K o c h ,  G. H erzb erg , 
T h . M a r ia m , W . S o n d a g , C. F r e s e n iu s ,  W . R o t b m a n n ,  A . G lu s c h k e , R . v . But- 
l a r - B r a n d e n f e l s ,  "W. D o r n ,  D i e s s e lh o r s t ,  E . K in d e r m a n n ,  E m m y  S ch ro e ter  
u n d  0 .  C a r le ) . Methionsäure (Methandisulfosäure), C H 2(S 0 3H )2. D a rst. au s Acetylen  
u n d  rau ch en d er S ch w efe lsä u re . “W ird  ü b er d as B ar iu m sa lz  g e r e in ig t . G rauweiße, 
sehr h y g ro sk o p isch e  K r y s ta llm a sse , d ie  9 2 — 96%  M eth ion säu re en th ä lt. Hydrate 
der M eth ionsäure k ry sta liis ieren  in  g la sk la ren , zerfließ iieh en  K r y s ta lle n . Phenol ent
s te h t  in  S p u r e n , w en n  m an d ie  a u s A c e ty le n  u n d  ra u ch en d er S ch w efelsäu re ge
b ild e ten  P ro d d . m it K a li sch m ilz t. —  Vinylmethionsüure (oder Äthylidenmethion- 
säure), C H 2 : C H -C H (S 0 8H )j oder C H „-C H  : C(SO„H)2. E n tsteh t a ls N ebenprod . bei 
der E iu w . v o n  A c e ty le n  a u f  ra u ch en d e  S ch w efe lsä u re . D ie  fr e ie  Säure wurde 
n ich t iso lie r t . —  K ,C aH tS j 0 6 , K r y s ta llc  a u s W . E n tfä r b t K alium perm anganat 
a u g en b lick lich . S a lze  d er  Methionsäure, B a C H 2( S 0 3)3 2 H aO- Ir is ieren d e  Blätt
c h e n , sw l- in  W . K an n  zur q u an tita tiv en  B e st. der M eth ion säu re d ienen . — 
C aC H ^SO ,}, -f-  2 H sO. G la sh e lle , groß e K r y s ta lle  au s W ., z ll. in  W . —  A g aCH s(S0j)s- 
W e iß e s  K ry sta llp u lv er  au s W . - |-  A ., 11. in  W - —  P b C H a( S 0 3)2 -j-  2 H 20 .  Krystallc 
au s W . oder W . +  A . —  C uC H 2( S 0 3)2 - f-  4 H 20 .  G rüne K r y s ta lle  aus 92% ig. A. 
W ird  b eim  E n tw ä sse r n  farb los. —  H g 2C H 2( S 0 3)20 .  W e iß e s  P u lv er , u n i. in W . u. 
S a lzsäu re , 1. in  S a lp etersäu re. —  (N2H 4)2CH 2( S 0 3H)r  F a rb lo se , a n sch ein en d  rhom
b isc h e  K ry sta lle . —  (NaH 4)(C H 2(S 0 3H )a -f-  H sO. R o se tte n  sp itzer  N adeln . — 
Metliionsäurechlorid, C H 2( S 0 2C1)2. A u s m ö g lic h st  w a sserfre ier  M ethionsäure und 
P C lj. E x is tier t  in  z w e i M odifikationen . F r isc h  d estillier t:  S tark  lichtbrechendes, 
farb lo ses Öl. K p .,0 133°, D .M 1 ,821 . D .15 1 ,831. E rstarrt b e im  A b k ü h len . F . -f- 8°. 
G e h t , b eson d ers beim  Im p fen  u n ter  W ä rm een tw . in  e in e  M odifikation  vom  F . 36 
b is  37° über. N a d e ln  oder P rism en  a u s CC14, d ie  b eim  E r h itzen  ü b er d en  F . wieder 
in  d ie  Form  v om  F . 8° ü b ergeh en . B e id e  F orm en  s in d  11. in  Ä ., B z l., C hlf., werden 
von  k . W . nur lan gsam  an gegriffen . —  Methionsäuredimetliylester, C H ä(SOsCHs)s. 
A u s S ilb erm eth ion at und  M eth yljod id . W e iß e  N a d e ln  au s A . F . 47°, K p .,3 191 
200°, w l. in  Ä ., z ll. in  B z l. u n d  C hlf., 1. in  k . W ., w a h rsch e in lich  unter halbseitiger  
V erse ifu n g ; w ird  durch  h. W . v o lls tä n d ig  v e r se ift . —  Methionsäurediäthylester, 
G H j(S 0 3C jH 6)j. F la c h e  N a d e ln  au s B z l. +  P A e . F . 2 8 - 2 9 ° .  Silbermethionat 
lie fe r t  m it B e n z y lc h lo r id  od er  -brom id  k e in en  E s te r , sondern  Diphenyhnethan. 
M eth ion säu rcch lorid  k an n  zur Ü b er fü h ru n g  n a m en tlich  höh erer A lk o h o le  in  Äther
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d ien en . Dihcptyläthcr, Cu H 3()0  =  (C H ,. C I I ,• CH a • C H ,■ CH a • GH; • C H ,) ,0 . A u s  
H ep ty la lk o h o l u n d  M eth ionsäurech lorid  b e i 145°. F a rb loses , sch w a ch  b lä u lich  fluo- 
rescieren d es Öl. ICp.8 126— 127°. D .50 0 ,8056. —  Di-ß-phcnäthyläther, Clei I lgO =  
(C6H 5 • CH.j • CH j^O . A u s ß -P h eu ä th y la lk o h o l und M eth ionsäurcch lorid  b ei 145°. 
F arb lose , ve ilch cn b lau flu orcseieren d o F l., K p.8 175— 176°. D .16 1,0178. —  Cydohexen. 
A u s C yeloh exan ol und M eth ionsäurcch lorid  b e i 140°. K p . 9 0 — 95°. —  Methion- 
säurediphenylester (Methionol) , C 13H 170 0S3 —  CHjiSOaOCeHj)-. A u s M ethionsäure- 
clilorid  und P h e n o l in  sd . T o lu o l. F arb lo se  N ad eln  au s CC14. F . 82°, 11. in Ä ., A ., 
B zl., C hlf., sw l. in  k. W . V erh ä lt sich  g e g e n  A lk a lie n  p h en o lä h n lich . W ird  erst  
durch lä n g eres K och en  m it stark en  L a u g en  verseift . —  K - und N a-S a lz  sin d  kry- 
sta llin isch  und zw l. in k . W . —  A g C 18H n 0 6S2. F c in p u lv er ig er  N d . —  Dilrrom- 
mcthionol, C 13H 100 0S 2Br2 =  C ßr2(S 0 J0 C aH ä)J. A u s M ethionol in  a lkal. L sg . m it 
B rom w asser. F a rb lo se  K ry sta lle  aus A . F . 5 8 — 59°. S ch e in t b eim  K och en  m it  
alk oh . K a li in  M onobrom m ethionol ü b erzu geh en . —  Methionsäure-o-krcsylesttr (o- 
Krcsomethionol), CH 2(S 0 2OCeH 4-CH„)3. A u s M eth ionsäureclilorid  und o-K reso l in  
sd . T olu ol. F arb lose  N a d e ln  au s A . F . 84°. —  Mctliionsäure-p-kresylester (p-Krcso- 
mcihionol). A n a lo g . N a d e ln  aus A . F . 84°. —  Methionsäure-m-kresylestcr (m-Krcso- 
methionol). A n a lo g . K ry sta lle  au s A . F . 56°. —  Guajamethionol, C H 3(S 0 20 C 6H ,-  
O CH ,)s. A u s M eth ionsäurcch lorid  und G uajacol. K ry sta lle  au s A . F . 90°.

Metliionamidsäurephenylester (Methtonolamid), C7H 0N O 8S2 =  C H 2(S 0 20 C 8H fi)- 
(SOjNEL,). A u s  M eth ion ol in  B z l. b eim  E iu lc ite n  von  trockenem  N H S, Z u satz von  
M ethionol und E rh itzen  a u f 130— 140° im  K ohr. A u3 M ethionol und H arnstoff bei 
1 4 0 — 160". K ry sta lle  aus E g . F . 167°, zw l. in  k. W . ,  11. in  N atron lauge . —  Mc- 
thionamidsäurc, C H 2(S 0 2N H 2)(S 0 20 H ). A u s M eth ionolam id  b e i der V erse ifu n g  m it 
B arytw asser. —  B aC H 30 2N S 2 -f-  2 H 20 .  B lä ttch en  aus W ., 11. in  verd . E ssigsäu re. 
—  Methionsäurcdiamid, CH 2( S 0 3N H 2)2. A u s M ethionol in  B z l. beim  Ü b ersä ttig en  
m it N H 3 und E rh itzen  a u f  1 4 0 — 145° im  R ohr. B lättch en  aus E g . F . 233°, un i. 
in  B z l., w l. in  A . und W .,  a ll. in  h . E g .,  1. in  N atron lau ge . —  N a -S a lz . W e iß e s  
P u lv er . —  B aC H 40 4N 2S3 -f-  2 H ,0 .  B lä ttr ig e  K ry sta lle  au s verd. A . —  Mono- 
hensoylmethionsäurediamid, CH 2( S 0 2N H sX S 02N H C 0  • CaH 8). N a ch  der S c h o t t e n -  
BAUMANNschen M ethode. F arb lose  B lä ttch en  au s W . oder A . F . 216°. L äßt s ic h  
m it M ethylorange a ls e in b a sisch e  Säure sc h a r f titr ieren . —  Methionsäureäthylamid, 
C6H )40 4N 2S2 ■== C H 2(S 0 2N H C 2H 6)2. A u s M ethionol und Ä th y lam in  in  B z l. b ei 120  
b is  130°. B lä tter  aus W . F . 1 4 3 — 145°. —  McthionylglykokoUestcr, C„H180 8N 2S2 =  
C H jiSO jN H -C H j-C O jC jH jlj. A u s M eth ionsäurcch lorid  und  G lyk ok o llestcr  in  Ä . 
F arb lo se  N a d eln  au s W . F . 113,5°, 11. in  A ., w l. in  B z l., 1. in  verd . N atron lau ge  
oder A m m oniak . —  Methionylphcnylglykokollester, C21H 260 9N 2S2 =  CH 2[ S 0 8N(CeH 6)- 
C H j-C O jC jH j],. A u s P h e n y lg ly k o k o lle ster  und M eth ionsäurech lorid  in  C hlf. F a rb 
lo s e  N a d e ln  aus 80°/„ig. A . F . 109— 111°, 11. in  A ., B z l., E g ., C hlf., zw l. in  Ä . u. 
W . D ie  B z l.-L sg . lö s t  m eta llisch es K aliu m  und N atrium . Mcthylphenylglykokoll, 
C 17H i80 ,N 2S 2 == C H jtSO jN C C aH jpC H j-C O jH jj. A u s dem  E ste r  b eim  K och en  m it  
alkoh . N atron lau ge . K ry sta lle  m it 2 H aO aus W . F . w asserfrei 1 1 0 — 112°. Me- 
thionsäureanilid, C H s(SOä • N H Q jH jl,. A u s M eth ion säu rech lorid  u n d  A n ilin  in  Chlf. 
od er B z l. F arb lo se  N a d e ln  oder P rism en  aus A . F . 192— 193°. Sehr b estän d ig  
g e g e n  A lk a lien . W ird  b eim  E rhitzen  m it S a lzsäure verse ift. —  D in atrium salz . 
K ry sta lle , w l. in  N atron lau ge . —  B aC H ^ SO jN C sH jlj - |-  3 H sO. K ry sta lle . —  ilfe- 
thionylacetanilid, C17H 180 6N 2S2 =» CEL,[SOi,N(CO • C H 3)C0H 5̂ . A u s  v o rsteh en d er  
V erb. m it sd. E ssigsäu rean b ydrid  und w en ig  H 2S 0 4. K r y s ta lle  au s E ssig sä u re
an h yd rid . F . 1 9 6 — 197°, w l. in  A .,  Ä . und N a tro n la u g e . —  Mcthionylbenzanilid, 
C27H 22O0N 2S2 =  C H s[SO jN (C O -C 0H 5)C8H 6]2. A u s dem  D in atrium salz d e s  M ethion- 
säu rean ilid s u n d  B en zoy lch lorid  in  sd . B z l. K ry sta lle  au s A ceto n . F . 204— 205°, 
w l. in  A ., Ä ., W . —  Mcthionsänremethylanilid, C i5H 180 4N 2S2 =  C H 2[ S 0 2N (C H s)C6H 6]2.
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A u s M eth ion säu rcan ilid  m it D im c th y lsu lfa t  und A lk a li. F a rb lo se  N a d e ln  aus A.
F . 141 ,5— 142,5°. —  Methio'nsäureäthylanilid (Methionid). A u s M otbionsäurechlorid  
und Ä th y la n ilin  in  sd . B z l. A u s M eth ion säu rcan ilid  m it D iä th y ls u lfa t  u n d  Alkali. 
A u s dem  D in a tr iu m sa lz  d es M eth ion säu rean ilid s u n d  B rom äth yl in  A . b ei 120'. 
K ry sta lle  au s A . F . 1 1 2 — 114°. —  Methionsäuremiilidäthylanilid, 
C H j[S O ,N H C 6H 5][SO sN (C 2H b)C6H 5]. A ls  N eb en p ro d . aus dem  D in atr iu m sa lz  des 
M eth ion säu rean ilid s m it B rom äth y l in  A . b e i 120°. K r y s ta lle  a u s A . F . 168°, 1. in 
A lk a li. —  Methionsäurephcnetidid, CuEEjjOgNjS, —  C H ,(SO jN H C 6H 4-O C 2H 5)2. Aus 
M eth ion siiu rech lorid  u n d  P h e n e tid in . F .  221°, w l. in  h. A ., z ll. in  A ceto n . — Di
natr ium salz , w l. in  W . —  Methionsäuremcthylphcnetidid, C H 2[ S 0 2N (C H 8)C6H 4*0C 2Hs],- 
A u s v o rsteh en d er  V erb . m it D im cth y lsu lfa t  und  A lk a li. —  Methionsäureäthylphcnc- 
titid, CH 2[ S 0 2N (C 2H 6)Ci,H 4" 0 C 2H 5]2. A u s dem  D in a tr iu m sa lz  d e s  P h e n c tid id s  mil 
B rom äth y l in  A . F . 141— 142°. —  Methionylacetphenetidid, C2IH 260 BN 2S 2 =  CH,- 
[ S 0 2N (C 0 -  CH j )C6H 1-O C 2H 5]2. A u s  dem  P h e n e tid id  m it sd . Essigsäureanhydrid . 
K r y sta lle  m it A . F . 155°, 11. in  B z l. —  Mdhionsäure-p-nitranilid, C H 2( S 0 2N H C 5H4- 
N 0 2)2. A u s  M cth ion sü u rech lorid  u n d  p -N itra n ilin . G e lb e  N a d e ln  a u s 50°/oig . Essig
säu re . V erk o h lt ü b er  240°. —  N a jC ,sH I0O8N 2S 2. G elb . —  Methionsäurediphenylamid, 
C ,5H ,20 4N 2S2 —  C H 2[ S 0 2N (C 6H-,)2]2. A u s  M eth ion säu reeh lorid  u n d  Diphenylamin. 
A b g cfla ch te  P rism en  a u s E g . F . 228°, w l. in  A . u n d  Ä ., z ll. in  B z l. u n d  Chlf., 1. 
in  h . w ss . a lk oh . L a u g e  o h n e  S a lzb . —  Mcthionsäurephenylhydrazid, C . A A N A  -  
C H jiSO tN H -N H C oH älj. A u s  M eth ion säu reeh lorid  u . P h e n y lh y d r a z in  in  Ä . Weiße 
N a d e ln  a u s  A . F . 1 1 8 — 119° unter G a sen tw . F ä rb t s ic h  an d er  L u ft  rötlich. — 
Mclhionsäurcbenzoylhyärazid, C 15H 160 6N 4S 2 —  CIT2(SOaN H  • N H C O  • C6H S)2. A us Me- 
th ion säu rech lorid  u n d  B e n z o y lb y d ra z in  in  C h ll. -j-  Ä . N a d e ln  au s A . F . 204 —205° 
u n ter  Zers. U n ter  S a lzb ild u n g  1. in  N atron lauge .

Methylniethionsäure (Äthylidcndisulfosäure), C H ,-  C H (S 0 2O H )j. D e r  E ster  entsteht 
au s M eth ion säu reester  m it K a liu m  u n d  M eth yljod id  in  B z l. u n d  w ird  durch W. 
le ic h t  v erse ift . D ie  fr e ie  Säure w ird  w e iter  u n ten  b esch r ieb en . —  B a C jH ^ S ,. 
B lä tter ig e  K ry sta lle  au s W . - ( - A .  —  Äthylmethionsäure (a-Propylidendisulfosäure), 
C H ,• C H , • C H (S 0 2O H j,. A n a lo g  m it Ä th y ljo d id . —  B aC jH jO oSj. B lä tter ige  K ri
s ta lle  a u s W . -j-  A . —  Monomethylmethionol, CH s *C H (S 0 2OC6H 5)2. A u s Methionol 
in  B z l. m it N a tr iu m  u n d  D im e th y lsu lfa t . ö l .  W u rd e  n ic h t  re in  erh a lten . Liefert 
b ei d er  V erse ifu n g  S a lze  der M etliy lm eth ion säu re. —  Äthylmethionol, C H j-C H ,1 
CHtSO jO C^H j),. A u s  M eth ion o l in  T o lu o l m it N a tr iu m  u n d  D iä th y lsu lfa t. Öl. 
W u rd e  n ic h t  re in  d a r g e s te llt . L ie fer t  b e i d er  V erse ifu n g  S a lz e  der Äthylmethion- 
säu re . —  Dimethylmethionol, C18H ,80 8S2 =  (CHj)2C (S 0 2OC6H 5)j. A u s Methionol 
in T o lu o l m it N atrium  u n d  D im eth y lsu lfa t . K r y s ta lle  au s A . F . 9 6 — 97°, wl. in 
Ä. u n d  k . A . ,  u n i. in  A lk a li. —  Äthylmethylmethionol, (C jH 5)(C H ,)C (S 0 20C 8HjY 
A u s Ä th y lm eth io n o l in  T o lu o l m it N atriu m  u n d  D im e th y lsu lfa t . Öl. —  Mono- 
mcthyl-p-kresomethionol, C H , ■ C H (S 0 20 C 9H 4 ■ C H ,),. A u s  p -K reso m eth io n o l in Bzl. 
m it K a liu m  u n d  M eth y ljod id . K r y s ta lle  au s A . F . 5 7 — 60°. —  Dimethylp-kreso- 
methionol, C1TH !0O8S , =  (C H ,)2C (S 0 20 C 8H 4-C H s)2. A u s  M onom ethylkresom ethionol 
in  B z l. m it K a liu m  u n d  M eth y ljod id . K r y s ta lle  a u s A . F . 8 8 — 91®- Mono- und 
Dimethyl-o- und m-hresomethionol w u rd en  a n a lo g  a ls  Ö le erh alten . —  Methylmethi- 
onid, C ,sH 240 4N 2S 2 =  C H ,.C H (S 0 2N (C 2H s)C6H 5]2. -Aus M eth ion id  in  B zl. mit 
N atriu m  und M eth y ljod id . P r ism en  a u s A . F .  150°. —  Methylmethionsäureäthyl- 
phenetidid, C „ H sj0 6N 1S2 =  C H s -C H [S 0 2N ( a H 8)C8H 4O C ,H 8;i2. ‘ A u s Methionsäurc- 
ä th y lp h en etid id  in  B z l. m it K a liu m  u n d  M eth y ljo d id . K r y s ta lle  a u s A . F . 95 bis 
96 ,5°. —  Methylmethionsäure. A u s  M eth y lm eth io n id  m it  rau ch en d er Salzsäure bei 
170— 180°. Öl. W u rd e  n ic h t  g a n z  w a sserfre i erh a lten . —  Meihfylmeihionsäurc- 
chlorid, C H ,-C H (S O ,C l),. A u s  der S ä u re m it PC15. G e lb lich es  Öl. K p .„  125 bis 
126°. —  Äthylmethionid, C12H lä0 4N 2S2 =  C1H i .C H [S 0 1-N (C ,B y C 6E U 2. A u s Metbi-
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on id  in  B z l. m it N atrium  u. Ä th y ljod id . P r ism en  aus A . F . 128— 120”. —  Äthyl- 
mäliionsäureäthylphcnctidid, C.,uH .u 0 6N aSJ =■ C ,H „-C II[SO s -N lC jID C elL O C jlI ,.] ,. 
A u s M cth ion y lä th y lp h cn ctid id  in  T o lu o l m it N atrium  und Ä th y ljo d id . N ad o ln  aus 
B z l.-P A e . F . 93 ,5 — 9 4 ,5 °. —  Äthylmcthionsäiirc (a-Propylidensulfosäure) ,  C3H 5- 
C H (SO ,O H )s. A u s Ä th y lm eth ion id  m it rauchender Sa lzsäu re b e i 1 7 0 —'180°. —  
B aC 0H 6O6S2 +  3 H sO. Ir isieren d e S ch u p pen  au s W . -f- A . —  Allylmcthionid, 
C ^ H jjO iN jS , —  C H , : C II.C H ,.C H [S O ,N (C ,H .,)C 0H ,3,. A u s M cth ion id  in  B z l. m it 
K alium  und A lly lb rom id . P rism en  au s A . F . 1 2 0 — 121°. —  Dibrompropylmclhi- 
onid, C ,0H ,eOiN ,S ,B r , =  B rC H , ■ C H B r -C H ,-C H [S O ,N (C ,H 6)C0H 5],. A u s vor
steh en d er  V erb . und Brom  in  B z l. W e iß e  N a d e ln  aus verd . A . F . 103— 106°. —  
Allylmcthionsäurc, C H , : C H  • C H , • C H (SO ,O H ),. A u s A lly lm etliio n id  m it E g . und  
S a lzsä u re  b e i 190°. D ie  Säure w urde n ich t d a rgcste llt. —  B a C ,H sO ,S , -(- 3 H ,0 .  
Ir is ieren d e  Schüppchen. —  Benzylmcthionid, C ,4H sl(0 4N ,S , =  C0H S• C H ,• C H [SO , • 
N (C ,H S)C»H6],. A ua M cth ion id  in B z l. m it K aliu m  und B en zy lch lo r id . P rism en  
auß A . F . 1 0 4 — 106°. —  p-Nitrobenzylmethionid, C24H „ 0 8N sS , «=> N O ,-C aH 4-C H ,.  
C H [SO äN(C2H 6)C9H 5],. A n a lo g  m it p -N itr o b e n z y lc h lo r id .' H e llg e lb e  K ry sta lle  aus
A . F . ‘100— 105°. —  Dimethylmethionid,  C1,H 200 4N ,S , —  (CHs),C [S O ,N (C ,H s)C ,II5],. 
A u s M ethylm eth ion id  in  B z l. m it K aliu m  n. M ethyljod id . K ry sta lle  aus A . F . 130  
b is 132°. —  Dimcthylmcthionylüthylphcnclidid, (C H ,),C [S0 ,N (C ,H .JC „H 4 • OC./Il ,]. 
A n a lo g  d argestellt. F . 109°. —  Dimcthylmethionylmethylphcndidid, (C H ,),C [SO ,N  
(CHs)C6H 4O C ,H 5]2. A n a lo g  d a rg cste llt . F . 1 1 4 — 115°. —  Mcthyläthyhnethionid, 
C ,iH ,80 4N ,S , =  (CHs)(C ,H 5)C [S 0 2N (C ,H 5)CöH j],. A u s  Ä th y lm eth ion id  i n  B zl. m it 
K aliu m  u n d  M eth yljod id . K ry sta lle  au s A . F . 114— 116°. —  Methylalh/hnethionid, 
CalH „ 0 4N sS3 == (C H ,)(C sH s)C [SO ,N (C ,H 5)C0H 6],. A u s  A lly lm cth ion id  ‘in  B z l. m it 
N atrium  und  M ethyljod id . Ivrysta llo  ans A . F . 107°. —  Mcthyldibrompropylmcthi- 
onid, (B rC H ,• C H B r• C H a)(C H 3)C [SO ,N (C ,H s)CöH -]r  A u s vorsteh en d er V erb. m it 
Brom  in  C hlf. F a rb lo se  B lä ttch on  aus A . F . 100— 102°. —  Methylbenzylmcthionid, 
(CHs)(C|,H5-C H a)C [S O ,N (C ,H s)C8H 5]s. A u s B cn zy lm cth io n id  in  B z l. m it N atrium  u. 
M ethyljod id . F . 96 ,5 — 97°.

Benzoyhnethionol, Cs0H I6O7S , =  C6H 6-C O -C H (SO ,O C nH 6),. A u s M ethionol in  
B zl. m it N atrium  u. B en zo y lch lo r id . K i-ysta lle au s A . F . 96°. —  Bcnzoyl-p-krcco- 
methionol, C6H 5-C O -C H (SO ,O C öH ,-C H 3),. A n a lo g  aus p -K resom cthion ol. K ryBtalle 
au s A . F . 91°. —  Benzoyl-m-kresomcthionol. K ry sta lle  au s A . F . 102°. —  For- 
mylmetlxionid, C18H , , 0 6N ,S ,  =  O : C H *C H [SO .,N (C ,H 5)CeH 5] ,. A u s M ethionid  in 
B zl. m it N atrium  und A m cisen säu rcm eth y lester . N ä d elch cn  aus A . F . 113— 114". 
T itr iert Bich in  A . g eg en  P h en o lp h th a le in  als e in b a sisch e  S ä u r e , reag iert a lso  
w ah rsch ein lich  in  der O xym ethylcnform . D ie  k lare  Salzlag . w ird  dnrcli über
sc h ü ss ig e  N atron lauge , Soda oder A m m oniak  ö lig  g e fä llt , 11. in  B z l., A . u. Ä ., sw l. 
in  W . —  Acetylmcthionid, C13H ,40 ,N ,S ,  =  C H ,.C O -C H [S O ,N (C ,H 6)C9H 6j,. A n a log  
m it A ce ty lch lo r id . R hom bische T a fe ln  aus A . F .  143— 144°. D ie  K ry sta lle  sind  
in  A lk a li kaum  1. D ie  a lkoh . L sg . g ib t  aber m it der äq u iva len ten  M en ge N atron , 
S od a oder A m m oniak  u n d  W . k lare S a lz lsg g ., d ie durch  Säure zu n äch st ö lig  g e 
fä llt  w erden . —  Propionylmethionid, C ,„H ,e0 6N ,S , «= C ,H , • CO • C H [S 0 ,N (C ,H 5)C#H ,],. 
A n a lo g  m it P ro p ion y lch lorid . P rism atisch e N a d eln  aus A . F . 129— 130°. —  Ben- 
zoylmethionid, C ,4I I „ 0 BN ,S , »  CeIIs • CO • C H [SO ,N (C ,II5)C#H 5],. A n a lo g  m it B en- 
zo y lch lorid . F a rb lo se , am  L ich t g e lb  w erd en d e K ry sta lle  au s A . F . 118— 119°. — 
o-Nitrobenzoylmethionid, C ,4H ,50 ,N ,S ,  =  N O ,-C eH 4-C O -C H [S O ,N (C ,H 6)C0H 6],. A n a 
lo g  m it o -N itrob en zoy lch lorid . P rism atisch e K ry sta lle  aus Ä . F . 1 4 8 — 149°. —  
[p-ToliioUulfomcthylanthranilsäure, C ,5H ls0 4N S  ■= C7H ,S O ,N (C H 3)C ,H 4-C O O H . A us  
N -M ethylan th ran ilsäu re und p -T olu o lsu lfochlorid  m it N atron lauge . K rysta llo  aus  
50°/oig . A . F .. 159°. —  p-Toluolsulfomethylanthranoylchlorid, C1.,II,40 ,N S C 1  
C ,H 7-SO ,N (C H ,)C 6H 4-CO Cl. A us vorstehender Säure m it T h io n y lch lo r id . G old-
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g e lb e s  Ö l.] —  p-Toluölsulfomelhylanthranoylmethionid, C32H 8r,0 7 N 3 S3 —  C H j-C 8 H4. 
S 0 3N (C H 3)C8 H 4■ CO ■ C H [SO jN (C 3H s)C8H 5]j . A us M etliion id  iu  B z l. m it N atrium  u. 
T o lu o lsu lfo m eth y la n th ra n o y lck lo r id . G e lb lic h e s  P u lv e r . S in tert bei 65°. F . 72 
b is 73°. —  Acetylsalicylmethionid, Ca8H 180 f i ijS . ,  =  C H 3• COOG6 II 4 • C O • CII[S0,,h" 
(CsH 5)C8 H 6]j.' A n a lo g  m it A cu ty lsa licy lcb lo r id . K ry sta lle  au s E g . F . 1 5 2 — 153°, 
Bll. in  G blf., w l. in  W . ,  A . u n d  Ä . —  Carboxäthylmethionid, C.,0H 29 O8 N a8 ,  =  
C3H aO C O -G H [SO sN (C ijH 8 )C8H 5],1. A u s  M eth ion id  in  B z l. m it N atriu m  und Chlor- 
k o h len sä u reä th y lester . S äu len förm ige K r y s ta lle  au s verd . A . F . 1 1 1 — 112°. — 
Äthoxalylmethionid, C31H M0 7N aS a =  C1H 5 0 C 0 * C 0 - C H [ S 0 3N (C 2H 5)C9H 6]1. Analog 
m it Ä th o x a ly lch lo r id . T a fe lfö rm ig e  K r y s ta lle  a u s A . od er  E g . F . 1 0 3 — 105° unter 
G rünfärbung. —  Ghlormethionid, C17H 310 4N 3 S,>C1 =  C 1 -C H [S 0 2N (C 2H 5)C8H 8]3. Aus 
M eth ion id  in  B z l. m it N atriu m  u n d  ein er  L sg . von  C hlor in  CC14. N a d e ln  aus A.
F . 9 7 — 98°. —  Brommethionid, C n H 210 4N 3 S 2B r  =  B r .C H [S 0 3N (C 2H 6)C8H 5]3. Ana
lo g  m it B rom . F a rb lo se  N a d e ln  au s A . F . 167— 168°. —  Jodmethionid, C17H 210 4 

N aS3J  == J  • C H [S 0 3N (C 3H 3 )0 GH s]r  A n a lo g  m it Jo d  in  Ä . F a rb lo se  N a d e ln  aus
A . V erliert b e i 150° J o d ; b e i 170° v ö ll ig e  Zers. —  Iiichlormethionid, C13H 20O4hj 
S 3 Cla =  C13C J502N (C jH 5)C,jHs]3. A u s C h lorm eth ion id  in  B z l. m it N atriu m  und 
C hlor in  CC14. K ry sta lle  a u s Ä . F . 1 0 9 — 110°. —  C h lorm eth ion id  z er fä llt  mit Eg. 
und K a liu m a ceta t b e i 200° in  Ä th y la c e ta n ilid  und Chlormethylsulfosäweäthylanilid, 
CBH 13OaN S C l =  C I -C K ,• SO aN (C jH 5)C0II5. K r y s ta lle  a u s  A . F . 123— 125°.

M öglich st w a sserfre ie  M eth ion säu re i s t  im  H och vak u u m  g rö ß ten te ils  ohne Zers, 
d estillierb a r; w a sserh a ltig e  M eth ion säu re z er fä llt  te ilw e ise  in  M eth y lsu lfosäu re und 
S ch w efe lsä u re . A n a lo g  z er fä llt  M eth y lm eth ion säu re. D im eth y lm eth io n id  liefert mit 
m eth y la lk o h . N atriu m m eth y la t b ei 1 5 0 — 160° d as N a -S a lz  der O xyisopropylsu lfa -  
säure. —  N a C 3H , 0 4 S. K r y s ta llin isc h e s , w e iß e s  P u lv e r , w l. in  Ä ., z ll. in  A . —  Di- 
m eth y lm eth io n o l z e r fä llt  b e i g le ic h e r  B e h a n d lu n g  a n a lo g . D im ethyl-p-kresom ethi- 
on o l lie fer t  a u ch  m it B a r iu m h yd roxyd  u n d  W . b e i 1 6 0 — 170° das B a -S a lz  der Oxy- 
isopropylsulfosäure. —  B a C j H j ^ S » .  W e iß e s  P u lv e r  a u s A . -}- Ä . D ie  einfachen  
A cy lm eth io n o le  u n d  A c y lm e th io n id e  s in d  g e g e n  sd . A lk a lien  b estä n d ig ; AcctjT  
sa lie y lm e th io n id , C arb oxäth y lm eth ion id  u n d  Ä th o x a ly lm eth io n id  zerfa llen  dagegen 
un ter  B . v o n  M eth ion id . M it ra u ch en d er S a lzsä u re  b e i 100° lie fer t  F o rm y lmethionid 
Acetaldehydmonosulfosäure, B e n z o y lm eth io n id  b e i 1 5 0 °  Phenacylmonosulfosäure, 
o -N itro b en zo y lm eth io n id  o-Nitrophenacylmonosulfosäurc u n d  A cety lsa licy lm ethion id  
o-Oxyphenacylmonosulfosäure. (L ie b ig s  A n n . 4 1 8 . 161— 257. 2 9 /4 . 1919. [26/10.
1918.] B e r lin , C hem . In s t. d . T ierärztl. H o ch sc h u le .)  P osner.

L . B e r c z e l l e r ,  Über die Hydrolyse des Äthylacetats. D ie  V crss. d es Vf. be
w e is e n , daß b e i der Hydrolyse d es Äthylacetats, dem  ty p isc h e n  B eisp iel der 
a lle in ig e n  k a ta ly tisc h e n  W rk g . d e s  H -Io n s, au ch  e in e  W r k g . d er and eren  Ionen zu 
b eo b a ch ten  is t , u n d  zw a r  en tsp r ich t d ie  B e ih e n fo lg c  d er A n io n en  in  der Wirksam
k e it  d en  b e i N eu tra lsa lzw irk u n g en  b eo b a ch te ten . B e i V eru n re in ig u n g  d e s  H J durch 
J  w ird  d ie se  W rk g . v errin gert. (Ö sterr. C hem .-Z tg. [2] 2 2 . 6 6 — 67. 1/5.) J ung.

A m e  P ic t e t ,  Untersuchungen über die Steinkohle. (K urze B eff. nach C- r. d. 
l'A cad . d e s  Scien ces u. B cr . D tsc h . C hem . G es. s. C. 1911. I I . 1618. 1913 . II . 2182.1915-
II . 248. 1917 . I. 196. H . 787). V o r lie g e n d e  A r b e it  ist  e in e  Z usam m enstellung der 
U n teres., d ie  V f. se it  1911 m it v e r sc h ie d e n e n  M itarbeitern  ü b er d en  gen an n ten  Gegen
stan d  a n g e ste llt  h a t. N a ch zu tra g en  is t  fo lg e n d e s . 1. V a k u u m t e e r ,  a) G e
s ä t t i g t e  K W - s t o f f e .  KW-stoff ClaH 24. K p . n eu erd in g s  2 1 1 — 212°. -  KW- 
sto/f C18H 8a. K p . 2 7 5 - 2 8 5 ° ;  D . s °4 0 ,8 2 4 4 ; n D*° =  1,4517- —  Melen, C80H 80 (die 
F o rm el C80H 62 v o n  M a r c u s s o n , C hem .-Z tg . 3 9 .  61 3 ; C. 1915. II . 9 3 0 , ist  durch 
d ie  A n a ly se  a u sg esch lo ssen ) Z w l. in  k . T o lu o l. Zur A u fk lä ru n g  der K onst. wurde



1919. III. II. Or g a n is c h e  C h e m ie . 221

es m it A lC lj dest. (vg l. P ic t e t , L e k c z v n s k a , B u ll. Soc. Chim . de F ra n ce  [4] 1 9 . 320;
C. 1 916 . I I . 1202) u n d  n eb en  e in em  fe s te n , asphaltartigen  R ü ck sta n d  e in e  F l. 
erhalten , d ie  nach  A n a ly se , D . u . B rech u n g siu d ex  e in  G em isch  vo n  H ex a n en , H ep -  
tanen  und O ctanen  d arstellt. D e r  K W -sto ff  b es itz t  daher w ah rsch ein lich  d ie  K onst. 
e in e s  C ycloh exan s m it e in er  oder m ehreren a lip a th isch cn  S eiten k etten . —• b) U n 
g e s ä t t i g t e  K W - s t o f f e  (vg l. d ie  an a logen  K W -sto ffe  d es B z l.-E x tra k ts, C . r. d. 
l ’A cad . des scienceB  16 3 . 3 5 8 ; C. 1917. T. 19G) (m it P . C om bes) Dihydro-m-xylol 
ObH ,j . K p . 135— 137°; D.*0« 0 ,8389; n „40 =  1,4787. Id en tifiz iert a ls  T rin itro-m -xylol 
u n d  T etrabrom -m -xylol. —  Dihydromesitylen, C8H ,4. K p . 16ö— 168°; D .4°4 0 ,8475; 
n„4° =  1 ,4810 . Id en tifiz iert a ls T r in itro m esity len  und T rib rom m esity len . —  Dihydro- 
prehmtol, C10H 10. K p . 1 8 0 — 182°; D .4°4 0 ,8 5 1 6 ; n D40 =  1,4816. Id en tifiz ier t a ls  D in itro-  
prelm itol. —  KW-stoff Cn H 10. K p . 2 0 0 - 2 0 2 ° ;  D .4°4 0 ,8 7 8 0 ; n Ds° =  1 ,4927; —  KW- 
stoff CUH ,0. K p . 2 1 4 - 2 1 6 ° ;  D .4“4 0 ,8997; n Ds° =  1 ,5106. —  KW-stoff Cn H I0. K p. 
2 2 5 — 227°; D.*°4 0 ,8977; n D40 =  1,5080. D ie  drei v o rgen an n ten  Isom eren  sin d  k ein e  
arom atisch en  K W -sto ffe ; s ie  entfärben  K M n 0 4 rasch  in  der K ä lte  und g eb en  in 
der W ärm e dam it nur F ettsäu ren . —  KW-sioff C12H lc. K p . 2 3 6 — 238°; D .4°4 0 ,9 3 3 8 ;  
u „4° =  1 ,5 3 0 2 .—  Hexahydrofluoren— KW-stoff C1SH ,4. K p . 2 6 4 — 266°; D .4°4 0 ,9763;  
n D4° =  1,5675. —  KW-stoff CISH 16. K p . 2 8 2 - 2 8 7 ° ;  I).-°4 0 ,9920; n D50 =  1 ,5738 . —  
c) A l k o h o l e  (m it O. K a i s e r  u . M. B o u v ie r )  Acetat des A lk o h o ls  C „ H „ 0 .
D .4°4 1,0090. —  Alkohol C ,0H 14O. D .4°4 0 ,9884 . —  Acetat d es vorh ergeh en d en
D .2°4 1 ,0010. —  Alkohol Cn H ,0O. D .4°4 0 ,9840 . —  Acetat d es vorh ergeh en d en
D .!°4 0 ,9974 . —  P h e n o l e  (m it A . L a b o d c h Er e ). Im  G egen sa tz  zu  früheren A n 
gaben  (v g l. C. r. d. l ’A ca d . d es S ciences 157. 7 79 ; C. 1 9 1 3 . I I . 2182) w urden  
n eu erd in gs 8°/„ P h e n o le  g e fu n d e n , d ie  säm tlich  le ic h t  k ry sta llis iere n  und  sehr  
h oh en  K p . b esitzen . P h e n o l, d ie  K r e s o le , v ie l le ic h t  auch  d ie  X y le n o le  f e h l e n .  
D a g e g e n  w u rd en  au s e in em  5 Jah re a lten  V ak u u m teer  iso lier t:  Spuren  Phenol, 
v ie l m-Kresol, w e n ig  o- u . p-Kresol, Bowie l,3-Xylenol-4. —  d) B a s e n  (m it A . L a -  
b o iic h ü r e )  Pikrat der B a se  C8H 7N , F . n eu erd in gs 196°. —  Base C10H n N . K p.
neu erd in gs 2 5 0 — 255°. C h inolin  und D ih y d ro p y rid in e  k on n ten  n ich t au fgefu n d en  
w erd en .

2. E x t r a k t i o n  d e r  S t e i n k o h l e  m i t  B e n z o l ,  a) G e s ä t t i g t e  K W - s t o f f e .  
D ie  KW-stoffe G8J710, K p . 1 1 8 - 1 2 2 ° ,  u n d  C0/ i 18, K p . 1 3 5 — 138° (verg l. C. r. d. 
l ’A cad . des sc ie n c e s  16 3 . 35 8 ; C. 1917. I. 196), sin d  k e in e  e in h e itlich en  Y crbb. —  
KW-stoff C10H S0. K p . 1 7 2 - 1 7 4 ° ;  D .4°4 0 ,7759; n Ds° =  1 ,4205. —  KW-stoff Cn H }!. 
K p. n eu erd in gs 1 8 9 — 191°. —  KW-stoff C1SH ,4 w ird  n eu erd in gs m it fo lgen den  
D a te n  b eschr ieb en : K p . 2 1 1 — 212°; D .2°4 0 ,7865; u Ds° =  1 ,4307; [ « ]DS° =  - 0 ,5 3 ° .  —  
b) U n g e s ä t t i g t e r  K W - s t o f f  C ^ H « . K p . 2 7 4 — 277°; D .4°4 0,9854. -  c) A n  
B a s e n  w urde n eb en  ein er  n ich t flüchtigen  B a se  e in e  flü ch tig e  Base C,HnN  er
h a lte n ; in  W . w l. Öl von  pyrrolinartigem  G eruch. —  o-Nitrobenzoyldcrivat CMH ,80 3N s . 
N ad eln  au s B z l .-P A e , F . 110°, z ll. in  B z l. und C hlf. —  d) D ie  A l k o h o l e  d es B z l.-  
lix tr a k ts  b esitzen  äh n lich e  E ig en sch a ften  w ie  d ie  A lk o h o le  des V akuum teers, haben  
äh n lich e  K pp . u n d  w an d eln  sich  eb en fa lls  le ic h t  sp on tan  in  P h e n o le  um .

E in e  v erg le ich en d e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  der B esta n d te ile  d es V akunm teers  
un d  d es B en zo lcx trak ts erg ib t v ö llig e  Id en titä t  der b e id en  P rod d . B em erk en sw ert  
ist , daß V erbb. der R eih e  C„ in  keinem  F a lle  au fgefu n d en  w erd en  k on n ten . D ie
B . v o n  B z l. u n d  P h en o l im  g ew öh n lich en  T e e r  k an n  daher nur durch Zerfall 
kom plizierterer M olek ü le  erk lärt w erden . D ie  B e sta n d te ile  d es V ak u u m teers sind  
im  G egen sa tz  zu  den  A n gab en  von  F isc h e r  u . G i .UUD (B er. D tsch . C liem . G es. 5 0 .  
111; C. 1917 . I . 544) säm tlich  optisch  in ak tiv .

D ie  schon  früher b eton te  T a tsa c h e , daß d ie  fl. B e sta n d te ile  der S te in k o h le  
g ew issen  P etro leu m arten  sehr ähn lich  s in d , sp rich t für  e in en  v e g e t a b i l i s c h e n  
U r s p r u n g  w en ig sten s  e in es T e ile s  d e r  P e t r o l e u m v o r k o m m c n .  M an k önnte
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dann  a n n eh m en , daß d ie  Z ers, der V e g c ta b ilie n  j e  n ach  d en  B e d in g u n g e n  entweder 
zu m  P etro leu m  oder zur S te in k o h le  führt. W a h rsc h e in lich er  e r sc h e in t jed o ch  dem 
V f. d ie  B . d es P e tro leu m s a u s d er  S te in k o h le  durch  e in e  A rt la n g sa m e n , noch 
n ic h t  b een d eten  D e s tilla t io n sp r o z e sse s ;  d ie se r  w ü rd e durch E rhöh u n g d er  Temp. 
a u f 450° b e sc h le u n ig t , w od u rch  d ie  h ö h ere  T eera u sb eu te  b ei d er  D c s t . gegenüber  
der E xtrak tion  ih re  E rk lä ru n g  fä n d e . D e r  E in w a n d , daß  n ach  d iese r  Theorie  
S te in k o h len la g er  und  P etro leu m vork om m en  s te ts  b en ach b art se in  m ü ß ten , scheint 
dem  V f. ab so lu ter  G ü ltig k e it  zu  en tbehren . D e n n  bei dem  C harakter d e s  Petroleum s 
a ls  F l. sin d  L a g e ä n d er u n g en  sehr w o h l m ö g lic h ; dazu kom m t n och , daß benachbarte  
V orkom m en in  n ich t u n b eträ c h tlich er  A n za h l b ek a n n t s in d , deren  Z ah l s ic h  viel
le ic h t  n och  verm ehren  lie ß e . —  D ie  E r g e b n is se  der D e s t . und  E xtrak tion  lassen 
erk en n en , d a ß  d i e  S t e i n k o h l e  im  w esen tlich en  a u s  z w e i  T e i l e n  b e s t e h t :  
einem  ,H u m in te il‘, d er aus der C ellu lo se  und dem  L ig n in  der P fla n zen  entstanden  
i s t ,  und e in em  , H a rz te il1, der d en  H a r z e n , T e r p e n e n , F e tte n  u sw . der Pflanzen  
se in e n  U rsp ru n g  verd an k t. N u r  d er  le tz te re  is t  1. u n d  u n zersetz t flü ch tig , a u f ihn 
b ez ieh en  sich  d ie  U n terss . d es V f.;  er l ie fe r t  den  V ak u u m teer , b ezw . d ie  KW -stoffe 
d es g ew ö h n lich en  T e ers und d es L e u c h tg a se s . K o h le n o x y d , A m m o n ia k , Phenole 
und K o k s sin d  Z erss .-P rod d . deB w e se n tlic h  b estä n d ig eren  H u m in te ile s . F a st  der 
gesam te S au erstoff d er  S te in k o h le  i s t  in  dem  H u m in te ile  en th a lte n , w ahrscheinlich  
w ie  in  der C ellu lo se  (v g l. P i c t e t ,  S a r a s i n ,  H e lv . ch im . A c ta  1. 8 7 ; C. 1918 . II. 
71 0 ; S a r a s i n ,  A rch . S c . p h y s. e t  n a t. G en èv e  [4] 4 6 . 5 ;  C. 1 918 . I I . 528) in  Form 
vo n  F u r a n v e rb b ., d ie  in fo lg e  ihrer g ro ß en  S ta b ilitä t  d en  F o ssilisa tio n sp r o zeß  Über
stu n d en  haben . (A n n . de C h im ie [9] 1 0 . 2 4 9 — 330. N o v .-D e z . 1918.) R i c h t e r .

E n g .  B a m b e r g e r  u n d  A le x a n d e r  L a n d a u ,  N-Phcnylhydroxylamin und Di- 
methylsulfat. (V gl. B a m b e r g e r ,  B er. D tsc h . C liem . G es. 5 2 . 1 111; C. 1919. Hl. 
225.) D a  frü here  Verss. zur Darst. von AlkyläOiern des N-Phcnylhydroxylamins 
u n ter  A n w e n d u n g  v o n  M eth y ljo d id , M ethylbrom id  und  D ia zo m eth a n  n ich t zum 
Z ie le  g e fü h r t h a tten , w u rd en  V erss. mit Hilfe von Dimethylsulfat au sgefü h rt, ohne 
jed o ch  au ch  in  d iesem  F a lle  d en  g e su c h te n  A . zu  erh a lten . M ö g lich erw eise  ent
s teh t er u n ter  d en  v o n  d en  V ff. g e w ä h lte n  V e rsu ch sb ed in g u n g eu  u n d  w ird sich 
v ie lle ic h t  b e i g e e ig n eter  A u fa rb e itu n g  in  re in em  Z u sta n d e  iso liere n  la ssen . Die 
M ehrzahl der V erss. w u rd e in  w ss . L s g . ,  b ezw . S u sp en sio n  vo n  P h en y lh yd roxy l
am in  u n ter  Z u sa tz  v o n  N atriu m b icarb on at b e i e tw a  0° a u sgefü h rt. E s  wurden 
fo lg e n d e  R eak tion sp rod d . iso lie r t :  N.N'-Methylen-N-diphenylhydroxylamin, CH, 
[N (O H )-C 6H 5]j, g e r in g e  M en gen  Azoxyhmsol, Anilin, Monomethylanilin u . Dimethyl
anilin u n d  d er Glyoxim-N-phenylüther, C6H .- N (  : O) : C H -C H  : N (  : 0 ) -C 8H 5, der 
w äh ren d  der V era rb e itu n g  au s dem  M eth y len d ip h en y lh y d ro x y la m in  durch Eiuw. 
von  h. A . en tsteh t. Im  ü b rigen  en tsteh en  te ils  ö lig e , t e i ls  k r y sta llin ise h e  Reaktious- 
p ro d d ., d ie  ab er  in  e in er  für d ie  w e itere  V era rb e itu n g  u n d  fü r  d ie  Identifizierung 
zu  g er in g en  M en ge au ftreten , so  e in e  in  B lä ttch en  k ry sta llis iere n d e . b e i etw a  132° 
schm . B a se , d ie  in  m ancher B e z ie h u n g  an  D ip h en y l-N -o x y fo rm a m id in  erinnert, eiue 
durch g roß es K ry sta llisa tio n sv erm ö g en  a u sg ez e ich n ete  V erb . vo m  F . 232° und eiue 
ö lig e , n ich t in  re in em  Z u sta n d e  g e w o n n e n e  B a s e , d ie  d er  g esu c h te  2f-Methyläther 
des Phenylhydroxylamins, C6H 5 • N (C H S) • O H , se in  k ö n n te . D a s  Öl z e ig t  n ich t den 
G eru ch  n ach  M e th y la n ilin e n , n im m t ih n  ab er b e im  S teh en  oder b eim  Behandeln  
m it k och en d er, verd . S c h w efe lsä u re  an , r ed u z ier t  FEH LiNG sche L sg ., g ib t  in  alkob. 
L sg . m it k on z. N a tron lau ge A zo b en zo l, e n tw ic k e lt  je d o c h  n ich t m it  L u ft  und Ätz
la u g e  d en  G eru ch  d es N itro b en zo ls . S u m m iert m an d ie  G e w ic h te  d er  bisher er
w ä h n te n  od er a n g ed eu te ten  Stoffe, so  b le ib t e in  sehr erh eb lich er  F eh lb e tra g , der 
a u f d as V o rh a n d en se in  w eiterer  R eak tionsp rod d . h in d e u te t , d ie  s ic h  der w ss. Lsg. 
n ich t m it A . oder g e w is se n  an d eren  M itteln  en tz ieh en  la sse n . Z ur O rlentieruug
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w u rd e e in  T e il der v o n  d en  ätherlöslich en  Stoffen b efre iten  L sg . m it S c h w e fe l
säure u n d  N atriu m n itrit b eh a n d elt und h ierb ei p- u n d  o -N itro d im eth y la n ilin  er 
h a lten . A ls  M uttersubstanz d ieser  V erbb . kom m t nur das Dimethylanilin-N-oxyd, 
C„H5 • N (C H a)a : 0 ,  in  F r a g e , das sich  d an n  au ch  in  F orm  se in e s  P ik ra ts  au s dem  
n ach  der N itro sieru n g  verb leib en d en  B e st  der w ss. L sg . iso lieren  läß t. D a s  O xyd  
ist  d a s H auptprod. der B k . zw isch en  P h e n y lh y d ro x y la m in  u . D im eth y lsu lfa t. D ie
B . d e s  O xyds bei der M ethylierung läß t s ic h  am  e in fach sten  a u f d ie  T au tom erie  
CaH r,-N H -O H  ^  CaIIfi • N H , : 0  zuriick fübren. D o c h  is t  d ie  U m w a n d lu n g  von  
P h eu y lh y d ro x y la m in  in  D im eth y la n iliu o x y d  auch  ohne T a u to m erieh yp oth ese  v e r 
stän d lich :

1. C6H6.N H .0 H  — >  0 8H 5N (C H ,).0 •  CHS — >- CüH ,N(CII3)3 : O
H  OH

od er: 2. C J U -N H -O H  C6H fl. f i n ) . S 0 a- 0 .C H s H O .S O ,- 0 - C H , +

¿ H ,

O H  C H S

CöH6.N(OH).CHs CaH6• k^O-SO,• 0• OH, - +
¿ H ,

C6H 5.N (C H S) , : 0  +  H 0 - S 0 s - 0 - C H s.

V erm ischt m an P h eu y lh y d ro x y la m in  und D im eth y lsu lfa t  ohne V erd ü n n u n gs
m ittel b e i z iem lich  n iedriger Z im m ertem p., so erfo lgt n a ch .k u rzem  S tehen  e in e  so  
gew a ltsa m e E in w ., daß das G lasgefäß  zertrüm m ert w ird . D u rch  V erdünnen  m it 
Ä . und K ü h lu n g  m it E is-K och sa lz  w ird der P rozeß  verlan gsam t. M an erhält auch  
unter d ie se n  B ed in g u n g en  D im eth y la n ilin o x y d , M eth y len d ip h en y lh yd roxy lam in , g e 
r in ge M engen von  A n ilin , M eth y la n ilin eu , A zox y b en zo l und Stoffen u n au fgek lärter  
N atur. D a  k ein  N atriu m d icarb on at zu g eg en  ist, en tz ieh t s ic h  e in  T e il d es P h e n y l-  
hyd roxylam iu s in  F orm  se in e s  m eth y lsch w efe lsa u ren  S a lzes der B k .;  d ie se s  kry- 
sta llis ier t häutig  au s dem  s ic h  a llm ä h lich  u nter der üth. L sg . ab sch eid en d en  siru- 
pösen  rotbraunen Ö le in  P rism en  aus. D er  rotbraune Sirup en th ä lt auch  e in  Öl, 
das m ö g lich erw eise  d en  O -Ä ther d es P h e n y lh y d r o x y la m in s , C0H 5-N H -O -C H a in  
F orm  se in es M eth ylsu lfa ts en thält. A u s ihm  w ird durch K och en  m it verd . S ch w efe l
säure e in e B a se  erh alten , d ie  sich  m it E isen ch lo r id  v io le tt  färbt, b eim  E rh itzen  m it 
dem selben  B e a g en s C h inongeruch  en tw ick e lt u n d  dem nach  p -A n is id iu  se in  kann. 
D ie  V ff. h ab en  fern er  v ersu ch t, d en  P h e n y lh yd roxy lam in äth er  m it H ilfe  von  nas-  
centem  P heny lh y d ro x y la m in  d a rzu stc llen , indem  sie  N itrob en zo l m it Z ink stau b  u. 
S a lm iak  in  G g w . v o n  D im eth y lsu lfa t reduzierten . A u ch  in  d iesem  F a lle  en tsteh t  
a ls  H auptprod. D im eth y la n ilin o x y d , daneben  w erd en  M eth y len d ip h en y lh yd roxy l
am in, N -P h en y lg lyox im äth er, P hen y lh y d ro x y la m in  u n d  g er in g e  M en gen  v o n  A n ilin , 
M eth ylan ilin en  und A zoxyb en zo l erhalten.

A n h a n g  I. B i l d u n g  v o n  M e t h y l e n d i p h e n y l h y d r o x y l a m i n  a u s  D i -  
a z o m e t h a n  u n d  P h e n y l h y d r o x y l a m i n .  (V gl. B a m b e r o e r ,  B er. D tsc h . C heui. 
G es. 33. 941; C. 1900 . I. 9 69 ; B a m b e r g e r ,  T s c h i r n e k ,  B er. D tsch . Chem. G es. 
3 3 . 95 5 ; C. 1900 . I. 971.) D en  früheren B em erk u n gen  is t  noch  fo lg en d e s h in zu 
zufügen. D ie  G le ich u n g en :

C H , : N , +  2 [H -N (O H )-C eH 6] =  C H ,[N (0 H ).C eH 1], +  N , +  H , 

oder d ie  p rin zip ie ll g le ich a r tig e :

C H s( 0 • S O ,• 0 •  CH S) - f  2 [H .N (O H ).C „ H r,] =
C H ,[N (O H )-C eH,,], +  H O -S O ,-G -C H s +  H ,

sin d  sum m arische Z usam m enfassungen  von  T e ilvorgän gen , -D er erste  b esteh t in  n.
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M eth y lieru n g , d .h .  in  der B . v o n  N -M eth y lp h en y lh y d ro x y la m in . D ie s e r  hypothe
t isch e  Ä th er zerfiillt von  se lb st  in  F o rm a ld eh y d  u n d  A n ilin :

C9H 6.N (O H ).C H 3 == C H ,0  +  C J V N R , .

A n ilin  lä ß t s ic h  a ls so lc h e s  n a ch w eise n . D e r  F o rm a ld eh y d  kon d en siert sieh 
m it P h e n y lh y d ro x y la m in  zu  M eth y len d ip h en y lh y d ro x y la m in . D a h e r  erh ält mau die 
g le ic h e n  P r o d d ., 'g le ic h v ie l ob m an e in  sp e z ifisc h e s  M eth y lieru n g sm itte l (Diazo- 
a zom eth an , M eth y lsu lfa t) oder ab er  F o rm a ld eh y d  a u f P h e n y lh yd roxy lam in  ein
w irken  läß t.

A n h a n g  I I . B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  M c t h y l e n d i a r y l h y d r o x y l a m i n e n  
u n d  G l y o x i m - N - a r y l ä t h e r n .  M eth y len d ia ry lh y d ro x y la m in e  g e h e n  le ich t z.B. 
u n ter  der E in w . vo n  sd . W . oder li. A . in  N -A ry lä th er  d es G ly o x im s über. Die 
U m w a n d lu n g  b esteh t in  einem  h y p o th e tisc h e n  Z erfa ll d er M eth y len verb , in Form
a ld eh y d  u n d  A ry lh y d ro x y la m in  u n d  den  Z u sam m en sch lu ß  d ieser Spaltstücke zum 
N -A r y lg ly o x im :

C H ,[N (O H ).A r], +  H sO =  C H ,0  +  2 A r . N* O H ,

2 C H ,0  - f  2 A r .N - O H  <= A r * N ( : O ) : C H -C H  : N ( : 0 ) -A r  +  2 H , 0  - f  H,.

D ie se r  Z u sam m en sc ld u ß  g e h t  b e i d er  en tsp rech en d en  P h e n y lv e r b , in  der Weise 
vor sic h , daß zu n ä ch st d as P h e n y lh y d ro x y la m iu  verm öge se in e r  (schw ach) basisches 
E ig en sch a ften  d en  F o rm a ld eh y d  zu  G ly k o la ld e h y d  p o lym erisiert. D e r  Übergang 
d e s  G ly k o la ld eh y d s in N -P h e n y lg ly o x im ä th e r  is t  daun in  fo lg en d er  W e is e  wieder- 
zu g e b e n :

C H ,-O H  CeHj.NH.oii C H ,.N (O H ).C 8H5 C H t .N (O H ).C ,H ,

C H O  H  ¿ H O  ^  0 H : N ( : 0 ) . C , H #

C H : N ( : 0 ) . C eH  

C H  : N ( : 0 ) .C cH s V

D e r  W a ssersto ff  w ird  zur K ed u k tion  ein er  w eiteren  M olek el Phenylhydvoiyl- 
am in  verw en d et. A n a lo g e  V orgän ge sin d  d ie  U m setzu n g  zw isch en  Nitrosobenzo! 
und as. M eth y lp h en y lh y d ra z in :

C4P I ,« N 0  +  H ,N lN (C H 8) • CaH s — >  C9H 6 ■ N (O H ). N H  ■ N (C H 3) • CaH- - - ) •  
CaH 6.N (  : 0 ) :  N .N (C H 2) .C 0H 6 +  H ,

und d ie  O xyd ation  d es /3 -D ib e n z y lh y d ro x y la m iu s zu  „ B en za lisob eu za ld ox im “ : 

C8H 6.C H 2.N (O H ).C H ,.C cH - — >  CßH 5• C H ,• N ( : 0 ) :  C H • C9H L +  .11,

A u ch  d ie  K on d en sa tio n  d es N itrom eth an s zu  M eth azon säu re durch Natrium
h y d ro x y d  g eh ört v ie l le ic h t  h ierh er . S ie  v er lä u ft  nach  der G le ich u n g :

2  C H , : N O -O II =  H O N  : C H . C H  : N O -O H , 

u nd zw ar w a h rsch e in lich  fo lgen derm aß en :

1. C H , : N O *O H  — H O - C H : N . O H  
M ethylenitronsäure l ’ormhydroxamsäure

C H , : N O -011 C H :  N O -O II CH : NO-OH
2. 4 -  — | — ^  H .,0  | •

H O - C H : N -O H  H O .C H .N H -O H  ' C H :N T.OH

(B er. D tsc h . C hem . G es. 5 2 . 1093— 1110. 1 4 /6 . [2 4 /3 .] Z ü r ich , A naiyt.-chem . Lah. 
der T e ch n . H och sch u le .)  S c h m id t .
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E n g . B a m b e r g e r ,  Versuche zur Darstellung von ß-Plwnylkydroxylamin-0- 
incthylälher. (V gl. B a m b e r g e r , L a n d a u ,  B er. D tsc h . C hem . G es. 5 2 .  1093; C.
1 9 1 9 . I I I . 222.) E s  is t  b isher u io lit g e lu n g e n , den  Phenylhydroxylaminomethyl- 
äther se lb st  aus P h e n y lh y d ro x y la m in  und M etb y lh a lo g en id en  trotz zah lreich er  und  
v ie lfach  ab geän d erter V orss., über d ie  der V f. b erich tet, d arzu stellen , d a g eg en  Bind 
V erb b ., d ie  d ie  A tom gru p p e CaH 5*N (0*C H 3)— en th a lten , n äm lich  der N-llenzoyl- 
X>henylhydroxylamin- O-methylcither, C01I5 • N (C O  • C6IIS) • 0  • C H ,, und der Phenyl - 
oxyurethan-0-methyläthcr, C,Hjj • N(COs ■ CaH 4) • 0  • GHa, sohon se it  län gerer  Z e it g e 
w o n n en , aber b ish er  n ich t au a llgem ein  zu g ä n g lich er  S te lle  b esch r ieb en  w orden. 
D er  aus N -B en zo y  lp h cn y lh yd roxy lan u n  und CII3J oder M eth ylsu lfat d a rg este llte  
N -B en zö y lp h en y lh y d r o x y la m in O m e th y lä th e r  g ib t  b e i der V erse ifu n g  m it w ss. 
N a tron lau ge n eb en  B en zoesäu re a ls  H auptprod. Azobenzol. Ob sich  u n ter  den  
g le ic h z e it ig  en tsteh en d en  b a sisch en  S toffen  P k cn ylh yd roxylam in-O -m cth ylü th cr b e 
findet, is t  fra g lich  u n d  au ch  w e n ig  w a h rsch ein lich . E s  ist w o h l anzunehm en , daß  
er a ls  Z w ischenprod . en tsteh t, aber durch d ie  N atro n la u g e  so g le ic h  in  M ethyla lkohol 
und A zob en zo l zer leg t w ird:

1. CaH 5.N H .O .C I I ,  CsH 6- N <  +  C H s .O H ,
2. ( C A - N O ,  =  CjH j -N  : N -C aH 5.

V erse ift m an d ie  B en zo y lv erb . m it  2 -n . S ch w efe lsä u re  in  G gw . v o n  M ethyl
a lk oh ol a u f dem  W a sserb a d e , so erhält m an n eb en  B e n zo esä u re  p -A m in op h en ol, 
A n ilin  (v ie lle ic h t auch  A zoxyb eu zo l) u n d  p -A n is id in ; führt m an d ie  V erse ifu n g  in  
G gw . von  Ä th y la lk o h o l aus, so erh ält m an p -P h en etid in  an S te lle  v o n  p -A n is id in . 
E s b le ib t un en tsch ied en , ob b e i d ie se r  V erse ifu n g  der P heny lh yd roxy lam in-O -äth er  
a ls  Z w ischenprod . au ftr itt  u n d  unter E in w . d er M inoralsäure in  p -A n is id in , b ezw . 
p -P h en etid in  u m ge lagert w ird , oder ob  d ie  e in zeln en  V orstu fen  v o llstä n d ig  zum  
P h e n y lh yd roxy lam in  durch laufen  w erd en , und d ieses durch d ie  a lkoh . Säure in  der  
b ek an n ten  W e ise  in  A n is id in , b ezw . P h e n e tid in  u m gelagert w ir d , oder ob b eid e  
V orgänge n eb en ein an der stattfinden . In  einem  V ers. w urde n eb en  A n ilin  u . P h e n e 
tid in  e in e  m it W a sserd a m p f flüchtige, seku n d äre B a se  erhalten , aber in  zu  ger in g er  
M enge, um  fe stste lle n  zu  k ön n en , ob der P h en y lh yd roxy lam in -O -äth er  v o r lie g t  D er  
P heny loxyu reth an -O -m eth y lä th er  g ib t b e i der V erse ifu n g  m it k . ,  konz. A m m oniak  
als H auptprodd. A zob en zo l u n d  Ä th y lu re th a n , indem  verm u tlich  der prim är e n t
steh en d e P h e n y lh y d r o x y la m in -0  äther durch  A m m oniak  in  der g le ic h e n  W e is e  w ie  
durch N atron lau ge zer leg t w ird . A u s a llen  d ie se n  V erss. erg ib t s ic h  m it W ah r
sc h e in lich k eit, daß P h en y lh yd roxy lam in -O u n etliy lä th er  durch H yd ro x y lio n en  äußerst 
le ic h t  in  C0II5■ N < [  (bezw . A zob en zo l) und  M eth yla lkoh ol d issoziiert wird.

N - B e u z o y l p h e n y l h y d r o x y l a m i n - O - m e t h y l ä t h e r ,  CaH a-N (C 0 * C aH a) - 0 '  
C H j, u n d  s e i n e  V e r s e i f u n g .  (M it K . B la s k o p f  [1894], ergänzt m it A le x a n d e r  
L a n d a u  [1912].) D-Baizoylphenylhydroxylamin, C0II6 • N (O H ) • CO • C6IIa. N eb en  dem  
D ib en zoy lp h en y lh y d ro x y la m in  aus 10 g  P hen y lh y d ro x y la m in  in  W . durch 15 g  
B cnzo y lc ld o r id  u. w en ig  N atriu m b icarb on atlsg . oder N atriu m acetatlsg . M an trennt  
von  dem  D ib en zo a t durch U m k rysta llisieren  aus v ie l sd . W .,  w orin  das M onoben
zoat erh eb lich  le ich ter  1. ist. N a d eln  aus W .;  F . 121— 122°; 11. in  B z l. und A ., 
w en ig er  1. in  Ä . ,  sw l. in  G aso lin  u n d  k . W . V erpufft b eim  E rh itzen  im  G lüh- 
röhrchen. L ö st s ic h  le ic h t  in  Ä tz la u g en  u n d  A m m oniak , w en ig er  in  S od alsg . D ie  
verd ., a lkoh . L sg . g ib t m it C u S 0 4 einen  g rü n lich w eiß en  N d ., d er  m it e tw a s A m m o
n iak  lich tgrün  w ird . F eC l3 g ib t e in e  ro tb rau ne , a u f Z usatz v o n  m ehr E isen sa lz  
m it d u nkelk irschroter F arb e in  L sg . g eh en d e F ä llu n g . —  Dibenzoylphenylkydroxyl- 
amin, CS0H 15OaN . A u s dem  M onobenzoat m it ü b erschü ssiger  N atro n la u g e  u . B en- 
zoy lch lorid . N a d e ln ; F . 117— 118°; 11. in  h. A . ,  in  Ä . und B z l. ,  w l. in  G aso lin , 
kaum  1. in  k. W . V erpufft b eim  E rhitzen . G ib t k e in e  E isen ch lorid rk . E n tw ick e lt
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m it B ich ro m a t u . S ch w efe lsä u re  k e in en  G eru ch  n a ch  N itro so h en zo l. —  N-Benzoyl- 
phenylhydroxylamin- O-methyläthcr. A u s  dem  M on ob eu zoat in  a h so l. M ethylalkohol 
m it N a m u m m e th y la t und  C H ,J  u n ter  K ü h lu n g  und im  D u n k e ln  od er  aus dem 
M onobenzoat in  2-n . N aO H  m it D im e th y lsu lfa t  u n ter  K ü h lu n g . T a fe ln  oder Durch
w a c h su n g sz w illin g e  aus G aso lin ; P . 5 4 ,5 — 55°; s ll. in  den  ü b lich en  organischen 
L ö su n g sm itte ln , kaum  1. in  W . B e i  der V erse ifu n g  m it 2 -n . N a O H  in  G gw . von 
A ceto n  e n tste h t n eb en  B en z o esä u re  A zo b en zo l a ls H au p tp ro d .; d an eb en  werden 
w a h rsch e in lich  e tw a s  A n il in , v ie lle ic h t  au ch  S p u ren  v o n  p -A n is id in  gebildet; 
P h e n y lh y d ro x y la m in  u. se in  O -M ethyläther sin d  u n ter  d en  V erseifun gsp rod d . nicht 
en th a lten . D ie  V erse ifu n g  m it N a O H  in  A b w e se n h e it  v o n  A ceto n  g ib t  d ie  gleichen 
R eak tionsp rod d .

P h e n y l o x y u r e t h a n ,  C0H 6-N (O H )-C O j-C sH 5, P h e n y l o x y u r e t h a n m e t h y l -  
ä t l i e r ,  CaH 6-N (0 - C H 3)-C 0 j" C sH 5, u n d  d e s s e n  V e r s e i f u n g .  (M it F . T sc h ir a e r  
Phenyloxyurethan. A u s  P h e n y lh y d ro x y la m in  in  A . m it Chlorkohlensäureäthylester. 
P rism en  a u s L g ., P . 47 ,5°; 11. in  A ., Ä ., A ce to n , B z l.;  w l. in  G aso lin  u . L g . Die 
alk oh . L sg . n im m t m it P eC l3 e in e  v io le t te ,  a u f  Z u satz  vo n  v ie l k ä u flich em  (un
rein em ) Ä . v e rsch w in d e n d e  F ä rb u n g  an . D ie  L sg . in  B z l. färbt s ic h  a u f  Zusatz 
v o n  w ss . F eC lj b lu tro t; A th erzu sa tz  b e w ir k t k e in e  E n tfärb u n g . G ib t b e i der Re
d u k tion  durch  sd . E g . u n d  Z in k stau b  P h e n y lu re th a n . —  N a -C BH 10O3N . Weiße 
K r y sta lle ;  11. in  W . u . A .;  d ie  a lk oh . L sg . färb t sich  m it F e C l3 b lau . —  Phenyl 
methoxyurethan. A u s P h e n y lo x y u r e th a n  in  M eth y la lk oh o l durch C H 3J  u. methji- 
alkoh . K a lila u g e  a u f  dem  W a sserb a d e . G e lb e s  (?) Ö l; K p .IS 124°; 11. in  den üb
lich en  o rgan isch en  L ö su n g sm itte ln ; i s t  m it W a sserd a m p f flüchtig . B e i der Ver
se ifu n g  m it e in er  b e i 0° g e sä tt ig te n  w ss . L s g . v o n  A m m on iak  en tsteh en  b ei Zimmei- 
tem p. A th y lu re th a n  u n d  A zo b en zo l a ls  H a u p tp ro d d ., d a n eb en  e tw a s p-Amino- 
d ip h en y la m in  u. v ie l le ic h t  au ch  Spuren  v o n  p -A m in o p h cn o l. —  m-Tolyloxyurethun. 
K r y sta lle ;  P . 30°. (B er. D tsc h . C hem . G es. 5 2 . 1111— 2 3 . 14 /6 . [24/3.] Zürich, 
A n a ly t.-ch em . L a b . d es P o ly tech n ik u m s.) S c h m id t .

Cesare Paderi, Beitrag zur Kenntnis der Unverträglichkeit von Kalomel mit 
Antipyrin. —  1. Über eine neue Kombination des Quecksilbers mit Antipyrin. Gift- 
w rk gg . w u rd en  n a m e n tlich  b e i K in d ern  b e o b a c h te t, w en n  d ie  gen an n ten  Mittel 
g le ic h z e it ig  od er  au ch  m it e in em  g e w is se n  In terv a ll v era b re ich t w aren. Über die 
A r t , w ie  d ie se  W rk g . zu sta n d ek o m m t, is t  aber n och  n ic h ts  s ic h e res bekannt. Vf. 
ste llte  d esh a lb  V erss. ü b er  d as V erh a lten  b eid er  S u b stan zen  zu e in an d er unter ver
sc h ie d e n e n  B e d in g u n g e n  an. W ird  A n tip y r in  m it K a lo m e l in  G g w . von W. in 
d irek ten  K o n ta k t g eb ra ch t, so  w ird  d as H gjC l* n ich t v erän d ert, und  geh t es auch 
k e in e  V erb . m it dem  A n tip y r in  e in . E b e n so  v erh ä lt  s ic h  das G em isch  in  saurem 
M edium  w ie  M agen saft. D a g e g e n  treten  in  a lk a l. M itte l V erän d eru n gen  ein, durch 
w e lc h e  e in e  e r h eb lich e  G ift ig k e it  en tsteh t. D a s  R eak tionsp rod . is t  n icht HgClj, 
son d ern  e in e  m eta llo rg a n isch e  V e r b ., deren  Z us. nach  d er  M engq d es Alkalis im 
V erh ä ltn is  zum  K a lo m e l sc h w a n k t. G en ü g t d ie se  M en g e , um  a lle s  CI zu binden, 
so  en tsteh t d ie  v o n  A s t r e  u n d  V il l e  durch  E in w . v o n  H g O  a u f Antipyrin ge
w o n n en e  V erb . L ,  im  an d eren  P a lle  e in e  V e r b ., d ie  R kk . d e s  A ntipyrins gibt, 
aber H g  u n d  CI en thält, j e n e s  zu  1 A tom  a u f 1 M ol. A n tip y r in  durch A m m oniak
b in d u n g  g e b u n d e n , w a h rsch e in lich  v o n  der K o n stitu tio n  I I . ,  von  stärkerer Gift- 
w rk g . a ls  H g C lj. U n ter  d en  P rod d . der R k. b efind et s ic h  auch  m etallisches Bg.

CH, CH,
I. C10H6ON : N-Hg-14 : NOC^H, 

OH ¿H  '

C H ,

II. CluH ,O N  : N -H gC l 
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Verl. HgGl (II .), F . 9 2 ° , n adelförm igc K ry  s ta lle , zu  R o se tten  an 
g eord n et, w l. in  k. W . (e tw a  1 : 200), le ich ter  in  h. W ., sll. in  A . und C lilf., un i. 
in  Ä .  u n d  P A c .,  in  w b b . L s g . v o n  saurer R k. G ib t m it H aS  u n d  (N IQ H S  N d d ., 
m it C u A b se h e id u n g  v o n  H g , k e in e  F ä llu n g  m it N a aCOs, au ch  b eim  K och en , oder  
K O H , sehr g er in g e  T r ü b u n g  m it N H a, m it K jF efC N ^  flock igen  N d ., im  Ü b ersch u ß  
des F ä llu n g sm itte ls  1. zu  ein er  L sg ., d ie  an  der L u ft  sich  lan g sa m  b lau  färbt; m it 
K J  en tsteh t e in e  m ilc h ig e  F l . ,  d ie ,  sich  se lb st ü b er la ssen , n ach  e in ig er  Z e it e in en  
w eißen  N d . lie fe r t, 1. in  d er W ärm e oder m it Ü bersch u ß  v o n  K J  zu farb loser F l.;  
SnCl.j g ib t  w eiß en  N d ., der beim  S ch ü tte ln  v ersch w in d e t, A uC la g e lb e n  N d .,  der  
b eim  E rw ärm en  red u ziert w ird; P b(C aH aOa)a g ib t  n ich ts , B le ie s s ig  le ic h te  T rüb u n g. 
D ie  V erb. g ib t  ferner d ie  R kk . d es A n tip yrin s m it F cC ls, so w ie  m it N aOa. (A reh. 
F arm acolog ia  sperim . 2 6 . 359— 80. 15/12. 1918. P isa , Ist. d i M ateria m ed ica  e  Far- 
m acol. sperim . d ella  R . U n iv .) S p i e g e l .

C. H a r r ie s ,  Nachtragsnotiz über die Kondensation des Vinyldiucetonamins mit 
Benzaldehyd. Z u  d er k ü rzlich  verö ffen tlich ten  A rb eit ( L ie b ig s  Anri. 41 7 . 189;
C. 1 9 1 9 . I. 538) te ilt  V f. m it, daß H . P a u l y  u nd 0 .  K . R i c h t e r  schon  früher über  
d en  g le ich en  G egen stan d  gearb eite t haben  u n d  im  a llg em ein en  zu  den  g le ic h e n  E r
g eb n issen  g e la n g t sind . ( L ie b ig s  A n n . 4 1 8 . 258. 29 /4 .) P o s n e r .

H . S. N e w c o m e r ,  Äbsorpiionsspektra von Säurehämatin, Oxyhämoglobin und 
Kohlenoxydhämoglobin. Ein neues Hämoglobinometer. E s  w erden  d ie  D u rch lä ss ig 
k eiten  von  L ich t im  sichtbaren  u . u ltra v io le tten  T e il  d es Spektrum s für L sg g . von  
S au erstoffh ü m oglob in , S äurehäm atin  u n d  K oh len oxyd häm oglob in  in  F orm  von T a 
b e llen  u n d  K u rven  w ied erg eg eb en . D ie s e  W erte  haben  e in  g e w is se s  th eoretisch es  
In teresse  u. können  d azu  d ien en , d ie  spektrophotom etrischcn  W erte  m it der Sauer
stoffkapazität der Stoffe in  V erb . zu  se tzen . Im  übrigen  so llten  d ie se  W erte  a ls  
B a sis  fü r  e in e  A rb eit über co lorim etrisch e H äm om eter d ienen . S ch ließ lich  w erd en  
d ie  E igen sch a ften  ein es n eu en  H äm oglob inom eters erörtert. (Journ. B io l. Chem . 3 7 . 
4 65— 96. M ärz [24/1 .] H e n r y  P h i p p s  Inst. d. P e n n sy lv a n ia -U n iv . u . U . S. N ava l 
M edical School, W ash in gton .) M e y e r .

E. Biochemie.

2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

O tto  N o l t e ,  Über Denitrifikation bei Gegenwart von schwer zersetzlichen orga
nischen Substanzen. C h inarindenrückstände von  der A lk a lo id g ew in n u n g , ob w oh l 
stark  verh olzt, ze ig ten  sich  g ee ig n et, den  d en itr ifizierenden  B ak ter ien  a ls  E n erg ie 
q u elle  zu  d ien en , w o b e i, w ie  auch  son st, d ie D en itrifik ation  um  so  stärker w ar, je  
stärker M an gel an  Oa sich  füh lb ar m achte. (Z entralb latt f. B ak ter. u . P arasiten k .,
I I .  A b t. 4 9 .  182— 84. 30/4 . R ostock , L an d w irtsch aft]. V ersu ch ssta tion .) S p i e g e l .

B o a s ,  Der heutige Stand des Gärungsproblems. E s  w erd en  d ie  A rb eiten  von
C. N e u b e r g  (S itzungsber. P reu ß . A k a d em ie  d. W isse n sc h . 2 8 . 5 8 0 — 6 01; C. 1918.
II . 38S; B ioch em . Z tschr. 8 8 . 145— 204) und v o n  C. N e u b e r g  u n d  E . R e i n f u r t h  
(B iockem . Ztschr. 8 9 . 3 6 5 —414; C. 1918. H . 915) über d ie  B ez ieh u n g en  zw isch en  
A ceta ld eh y d  u. G ärung, besonders d ie  B renztraubensäuretheorie b esp roch en . (Ztschr. 
f. g e s . B rau w esen  4 2 . 8 7 — 88. 26 /4 . W eih en step h an .) R a m m s t e d t .

H e in r ic h  Z ik e s , Über den Einfluß der Konzentration der Würze auf die Bio
logie der Hefe. D ie  U nters, erstreckte sich  a u f  e in e  H e fe  vom  F roh bergtyp u s und
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e in e  vom  V f. se lb s t  h erg este llte  G ru n d w ü rze, v o n  d er  aus d ie  sch w ä ch eren  Würzen 
durch V erd . m it  W . lie r g e s tc llt  w urd en . D a s  V erm eh ru n gsverm ögen  der Hefe 
w urde in  W ü r z e n  v o n  3 ,5° u n d  darunter u n g ü n st ig  b eein flu ß t. D a s  Gärvermögen 
erlitt  sc h o n  in  W ü rzen  v o n  5° e in e  g e w is se  S ch w ä ch u n g . F e in e r e  U nterschiede 
ergab  d ie  B e st . der G en eration sd au er. D ie  H e fe  v erm eh rte  s ic h  a n fän g lich  in 1° 
W ü rzen  rasch er a ls  in  h o c h p r o z e n tig e n , in  5° u n d  darunter lie g e n d e n  e tw a  gleich 
rasch . D ie s  w ird  so  erk lärt, daß  d ie  H e fe  b e i der E in sa a t se lb s t  in  d er  1°-'Würze 
g en ü g en d e  M en gen  vo n  N ah ru u g ssto ffen  fin d et, daß außerdem  aber in  verdünnteren  
W ü rzen  d ie  A ssim ila tio n  d er  osm osierb aren  N ah ru n gssto ffe  le ic h te r  m ög lich  ist als 
in  k o n zen tr ierteren , w e il  in  d ie se n  k o llo id a le  S u b stan zen  in  größerer M enge vor
h an d en  sin d , d ie  durch  A n h ä u fu n g  a u f  der Z e llh a u t d en  D u rch tritt  d er Nahrungs- 
stoffe ersch w e r e n . M an k ö n n te  au ch  zur E r k läru n g  d en  U m stan d  h eran zieh en , daß 
v ie le  O rganism en u n ter  u n g ü n stig e ren  L e b e n sb ed in g u n g en  vor a llem  an  ihre Ver
m eh ru ng g e h e n , d ie  v o rh an d en en  N ah ru n g ssto ffe  in  erster  L in ie  m ö g lich st rasch 
zum  A u fb a u  n eu er  Z e lle lem en te  b en u tzen .

D ie  K on z, der W ü rze  ü b te  e in en  sc h w a ch en  E influß  a u f d ie  G e s ta lt  und Form 
der H e fe , stärkeren  a u f  ih re  G röß e au s. J e  k on zen tr ierter  d ie  W ü rze  w a r , desto 
größ ere  und k räftigere  Z e lle n  w u rd en  g eb ild e t. B . v o n  V a k u o len  u n d  Granulation 
erfo lg ten  in  verd ü n n teren  W ü rzen  rasch er  u n d  in ten siver , B . v o n  G ly k o g en  rascher, 
k räftiger  u n d  m it län gerer  D a u er  in  k on zen tr ierteren . S ch ließ lic h  k on n te  dmi 
F ä rb u n g  m itte ls  M eth y len b lau  e in e  sc h n e lle r e  u n d  in te n s iv e r e  D eg en er ieru n g  der 
H efen  in  sc h w ä ch eren  W ü rzen  n a c h g e w ie se n  w erd en . (Z en tra lb latt f. Bakter. «• 
P a ra siten k . I I .  A b t. 4 9 .1 7 4 — 81. 30 /4 . W ie n , P fla n zen p h y sio lo g . In st. d. K . K . Univ.)

S p ie g e l .
H . B r a u n  und W . L ie s s ,  Über die Colitisbazillen. V if. h ab en  in  Überein

stim m u n g  m it K b u s e  d ie  E rfah ru n g g e m a c h t, daß d ie  E in te ilu n g  in  Flexner-
u n d  y -B a z ille u  w issen sc h a ftlic h  k e in e  B e rech tig u n g  h a t , u n d  sc h la g en  vor, die
B a k ter ien , d ie  sich  u n gefäh r m it d en  früher a ls F lex n er- u n d  Y -B a zillen  bezeichnten
d e c k e n , in  e in e  gem ein sa m e G ru p p e zu sam m en zu fassen  u n d  sie  a ls  d ie Gruppe 
der C o litisb ak ter ien  zu  b en en n en . D ie  k o n sta n ten  E ig e n sc h a fte n  der Colitis- 
b ak ter ien  sin d  fo lg e n d e :  E s  sin d  u n b e w e g lic h e , g r a m n e g a tiv e , fa k u lta tiv  anacroh 
w a c h se n d e  S tä b c h e n , d ie  a u f g ew ö h n lich em  A g a r  e in en  ü p p ig e n , beim durch
fa lle n d en  L ic h t  n ich t ir is ier en d e n  B a se n  b ild en . Sperm ageruch  is t  manchmal 
vorh an d en . In  B o u illo n  tr itt d iffu se  T rü b u n g  u n d  nach  e in ig en  T a g en  B. eiues 
lock eren  B o d e n sa tz e s  au f. K o a g u lie r te s  E iw e iß  (L öfflerseru m ) w ird  n ich t peptom- 
siert. E in  F a rb sto ff w ird  a u f  d iesem  N ä h rb o d en , der dafür b eson d ers günstig ist, 
n ich t g e b ild e t. M ilch  w ird  w äh ren d  s ie b e n tä g ig er  B e o b a c h tu n g  n ich t zur Gerinnung 
geb ra ch t. T r a u b en zu ck er  u n d  M ilch zu ck er w ird  n ich t u n ter  G asb . vergoren. Wird 
l% ig . M ilch zu ck eragar in  „h oh er S ch ich t“ m it e tw a s N eu tra lro t versetz t, so daß 
e in e  sc h w a c h e  R ö tu n g  en tsteh t, d an n  b em erk t m an a ls  e in e  F o lg e  v o n  Alkalib. eine 
vo n  ob en  n a ch  u n ten  zu n eh m en d e  G elb färb u n g  oh n e F lu o re scen z . D er Shiga- 
KRUSEsche B a c illu s  lä ß t d ie se n  N ä h rb od en  d au ern d  u n verän d ert rot. A u f Schräg* 
endoröhrchcn  str ich förm ig  ge im p ft w a c h se n  d ie  C o lit isb a z illen  in  sa ft ig en  weißlichen 
oder rosaroten  B a sen . N a c h  2 4  s tü n d ig er  B eb rü tu n g  tr itt  n ie  e in e  in tensive Rötung 
und  k e in  M eta llg la n z  d er  K o lo n ien  auf. D e r  E n d o n äh rb od en  b ie te t  gegenüber der 
g e w ö h n lic h e n  M ilch zu ck ersch ü tte lk u ltu r  d en  V o r te il, daß an  dem selben  auch die 
n ich tg a sfö rm ig e  Säureb . w ah rgon om m en  w erd en  k a n n . In  d er  PETftUSCHKYscbon 
L ack m u sm o lk e  v erh a lten  sic h  d ie se  B a k ter ien  ch ara k ter istisch . S ie  w ird zunächst 
g erö te t , n a ch  e in ig e n  T a g e n  tritt U m sc h la g  in s B la u e  e in . Zu b eachten  ist dabei, 
daß d ie  E in sa a t in  L ack m u sm olk e n ich t zu  groß  a u sfä llt , d a  dann d ie Alkali . 
sc h n e ll c in se tz t , u n d  d esh a lb  d ie  Säu reb . d er B e o b a c h tu n g  en tgeh t. D ie  Beimpfung 
d er L ackm u sm olk e m uß  aus d iesem  G ru n d e ste ts  m it der N a d e l und n ich t mit <cr
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Ö se vorgenom m en w erden . H äu fig  ißt e s  n ö t ig , d ie  P rü fu n g  e in es S tam m es a u f  
d iesem  N äh rb od en  w ied erh o lt anzusetzen . G ela tin e  w ird  n ich t verfl. M annitlack- 
m usagar w ird  ste ts  g esäu ert u n d  gerö tet. S acch aroselack m u sagar b le ib t unverändert. 
B z g l. d er  In d o lb . und der V ergäru n g  von  M altose verh a lten  s ic h  d ie e in ze ln en  
C olitisstüm m c n ich t g le ic h . A ußer d en  typ isch en  C o litisb ak ter ien  gib.t. es auch  
so lch e , d ie a ls „C o litisä h n lich e“  und so lc h e , d ie  a ls  „C olitisvortäu soh cn d e“  b ezeich n et  
w erd en . Zu d en  ty p isch en  C o litisstäm m en  g eh ören  in  b ezu g  a u f  A g g lu tin o g cn e  
v ersch ied en e  B ak terien . D ie  feh len d e  A gg lu tin a tio n  m it bestim m ten  Im m unsera  
sc h lie ß t  d esh alb  d ie  Z u g eh ö rig k e it e in es  Stam m es zu  der G ruppe der C o litis
b ak ter ien  n ich t aus. B e i V erss ., d ie  S äu reagglu tin ation  nach  M i c h a e l i s  für d ie  
D ia g n o se  der C olitisbakterien  zu  v erw en d en , w urde gefu nd en , daß B akterienarten , 
d ie  k u ltu rell id en tisch , in  bezug au f A g g lu tin o g en e  aber d ifferent sind , auch  g e g e n 
über der S äu reagg lu tin ation  sich  versch ied en  verh a lten  können. (Ztschr. f. H y g . u. 
In fekt.-K rankh . 8 8 . 2 5 1 — 60. 15/5. F ran kfu rt a. M. B ak tcrio l. h y g ien isch e  A b te ilu n g  
d es H y g ie n isc h e n  U n iv .-In st.)  B o r i n s k i .

L . B a h r ,  Kurze Mitteilung über einige Untersuchungen von zur Paratyphus- 
Gärtncr-Gruppe gehörenden Bakterienarten. B e r ich t über v e rg le ich en d e  U n terss., 
die  m it 114 K ulturen  der P aratyp h u s-G ärtner-G ru p p e vorgenom m en w urden. B e i 
A gglu tin a tio n su n terss . m it P aratyp h u s-A -S eru m  (T iter  1 :  5000), P aratyp h u s-B -S eru m  
(T iter  1 :1 0 0 0 0 ) , ,,V o ld a g sen “-(S ch w ein ep est-) Serum  (T iter  1 :1 0 0 0 0 ) ,  G ärtner-Serum  
(T iter 1 : 1 0 0 0 0 ) ,  R atin-Serum  (T iter 1 : 1 0 0 0 0 )  u n d  K älb er-P aracoli-S erü m  (T iter  
1 :1 0 0 0 0 )  k on n ten  111 von  den  ob en  gen an n ten  K u ltu ren  au f fo lg en d e  W e is e  gruppiert 
w erd en : G ruppe I :  9 K u ltu ren  w u rd en  nur v o n  P aratyphus-A -Serum  agg lu tin iert. 
G ruppe I I :  12 K ulturen  w urden  nur v o n  P aratyp h u s-B -S eru m  agglu tin iert. G ruppe I I I  : 
16 K u ltu ren  w urd en  nur vo n  „V o ld a g sen “-Serum  a g g lu t in ie r t  G ruppe IV  : 18 K u ltu ren  
w urden so w o h l v o n  P araty p h u s-B -, a ls  auch  v o n  „V o ld a g sen “-Serum  (3 von  d iesen  
K u ltu ren  außerdem  vo n  K älber-P aracoli-S eru m ) agg lu tin iert. G ruppe V : 56 K ulturen  
w urd en  sow ohl von  Gärtner-; a ls  auch  v o n  K älb er-P araco li-S eru m  (27 v o n  d iesen  
K ulturen  außerdem  au ch  v o n  R atin-Serum ) agg lu tin iert. V on  d en  restlich en  3 
K u ltu ren  w urd en  2  vo n  keinem  der ob en gen an n ten  Sera b eein flu ß t, w äh ren d  d ie
3. K ultur a u ssch ließ lich  von  K älb er-P araco li-S eru m  a g g lu tin iert w urde. W eiterh in  
w ird  über D ifferen z ieru n g sv erss. m itte ls versch ied en er  K ulturverff. b erich tet. Im  
g a n zen  w aren  30  v ersch ied en e  T y p en  zu  u n tersch eid en . A u s den  B efu n d en  erg ib t  
sich , daß e in e  sy stem a tisch e  O rdnung d ieser  F orm en  erforderlich  ist. E in e  so lch e  
kann  (unter B e n u tzu n g  der erw äh n ten  Z üchtungsm ethoden  a u f G rund v o n  A g g lu 
tinationsunterss. m it sogen an n ten  „S tan d ard -S eris“, d. h . S c r is , d ie  übera ll in  der
se lben  W e is e  und m itte ls ga n z  bestim m ter B ak terien k u ltu ren  h e r g e s te llt  w erden, 
erfolgen . Z u  verm eid en  ist b ei der H erst. derartiger Sera d ie  V erw en d u n g  so lcher  
K u ltu ren , d ie  e in  B in d u n gsverm ögen  gegen ü b er  v ersch ied en en  S e m  b esitzen  und  
v ie lle ich t desh alb  im stande s in d , b ei V erim pfung a u f T ie r e , d ie  e in e oder andere  
Sorte A g g lu tin in , b ezw . z w e i oder m eh rere A rten  zu  erzeugen . (D tsch . ticrärztl. 
W ch sch r . 2 7 . 2 1 9 — 21. 7 /6 . K op en h agen .) B o r i n s k i .

C. G e ssa r d , Farbstoffdiagnose des Bacillus pyocyaneus. B esp rech u n g  der ver
sch iedenen  V arianten  u . R assen  d ieser A rt, b zg l. der darin  vorhandenen  F arbstoffe, 
von d en en  zu rzeit bekannt sin d : 1. D er  b lau e F arb sto ff (P y o cy a n in  v o n  F ordos), 
der A rt eigen tü m lich , n o tw en d ig  und g e n ü g e n d , um  sie  festzu stc llen . —  2 . D er  
fluorescicrendo g rü n e Farbstoff, ohne d iagn o stisch e  B ed eu tu n g , d a  er auch  b e i v ie len  
anderen  A rten  sich  findet. —  3 .  u n d  4 .  D er  grü n lich g e lb e , am  S ch lü sse  d er O xy
dation rote u n d  der braunrote, schw ärzlich e F arbstoff, b ish er  nur in  P yocy a n eu s-  
kultu rcn  gefu n d en , aber für s ic h  a lle in  zu  deren  C harakterisierung n ich t gen ü gen d .
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P y o cy a n in  und flu orcscieren d es G rün en tw ick e ln  s ic h  in  B o u illo n , j e n e s ,  das Eoi 
u n d  K otbraun  in  p ep to n h a ltig en  N ä h rb öd en . D arau s und  au s dem  V . der ver
sc h ie d e n e n  P ig m e n te  in  den  e in ze ln en  V a ria n ten  u n d  R a ssen  erg ib t sich  der Weg 
fü r  d ie  G ew in n u n g  der e in ze ln en  F arbstoffe . S ch em a tisch  lä ß t s ic h  sagen: 
B o u illo n  c n th ie llt  sicher  d ie  K a sse , u nter U m stän d en  V arian te  und A r t , Pepton 
sicher  d ie  V arian te  u n d  m e is t  d ie  A r t , G ly cer in p ep to n  sic h e r  A rt und Variante. 
(A nn. In st. P a ste u r  3 3 . 2 4 1 — 60. A p ril.) S p ie g e l .

C. W e h m e r ,  Verlust des Oxalsäurcbildungsvcrmögcns bei einem degenerierten 
Aspergillus niger. S c h r a m m  (M ycolog . Z entra lb l. B , 5 . 20) h a t d u rch  fortgesetztes 
W eiterzü ch ten  e in e s  A sp e rg illu s  n ig er  a u f  a n sch ein en d  m inder g ee ig n e tem  Nähr
b od en  (A gar) e in e  sp oren loso  Form  erhalten , d ie  au ch  V f. b e i fo rtg esetz ter  Züchtung 
a u f  g ü n stig ste n  S u b stra ten  n ic h t  w ie d e r  zur S p oren b ild u n g  b rin gen  k o n n te . Diese 
F orm  b ild e t auch  k e in e  O xalsäure au s Z u ck er , b e s itz t  ab er  e in  auch  schon  von 
S c h r a m m  f e s tg e s te lltc s  G ärverm ögen ; b e i der G äru n g sc h e in t n ic h t  Äthylalkohol, 
son d ern  e in  höh erer A lk o h o l zu  e n tsteh en . D a ß  e s  s ic h  w irk lich  n och  um  Asper
g il lu s  n ig er  h a n d elt, k o n n te  trotz d es M yccls , d as im  A lter  d u n k len  F arb sto ff bildet, 
b ish er  n ich t m it S ich erh e it erw iesen  w erd en . (Z en tra lb latt f. B ak tcr . u . Parasiten!.
I I . A b t. 4 9 .  1 4 5 — 48. 30 /4 . [Janu ar.] H a n n o v er , T ech n .-C h em . In st. d. T e ch n . Hoch
sc h u le , B ak tcr . L ab .) S p ie g e l

W . H e r  t e r  u n d  A . F o r n e t ,  Studien über die Schimmelpilze des Brotes. Vft 
fa n d en  a u f B rot sp on tan  vorkom m end fo lg e n d e  11 S ch im m elp ilze , n a ch  der Häufig
keit. des V . geordnet: Aspergillus glaueus, Bhizopus nigricans, Pénicillium crustaceum, 
Oospora variabilis, Pénicillium olivaccum (V . a u f B rot b ish er  n ich t bekannt), 
Aspergillus fumigatus, A . niger, A. flavus, A. nidulans (V. a u f  B rot b isher nicht 
sich er  b ek a n n t g ew esen ), A. candidus, Mucor pusillus, d ie  im  A n h a n g  beschrieben 
u n d  a b g e b ild e t sin d . V ersch im m eltes B rot is t  an  sich  für M en sch en  und Tiere un
sc h ä d lic h , doch  is t  w e g e n  d er  g le ic h z e it ig  a u ftreten d en  b a k ter ie lle n  P ro zesse  immer
h in  V o r s ic h t  g eb o ten . V erh ü tu n g  d e s  S ch im m ein s i s t  vor  a llem  w e g e n  der damit 
v erb u n d en en  S u b sta n zv er lu ste  n o tw en d ig .

D ie  K o n id ie n  der S ch im m elp ilze  g e la n g e n  m it dem  K orn  in  d ie  M ühle und mit 
dem  M eh le  in  d ie  B ä c k e re i, w o  s ie  m it dem  S tau b  u m h erfliegen  und jederzeit das 
B rot in fizieren  k ön n en . D a s  B r o t sch im m elt v o n  au ß en  h er  u n d  k an n  durch Ein- 
w ick elu  in  P a p ie r  sch im m clfre i erh alten  w erd en . D a s  S ch im m eln  w ird  beeinflußt 
d u rch  p h y s ik a lisc h e  F a k to ren  (F e u c h tig k e it  u n d  W ärm e) und durch  chemische 
(Z ucker-, Säure- u n d  Sauerstoflfgehalt). A n  trock en en  O rten h ä lt sich  B rot wochen
la n g  sch im m clfre i. F r e i g e sc h o b e n e , stark  a u sg eb a ck en e  u n d  an gesch n itten e Brote, 
so w ie  K le in g e b ä c k  sch im m eln  sp äter  u n d  w en ig e r , a ls  a u g esc h o b en e , schw ach aus
g e b a c k e n e  u n d  g a n ze  B rote . M it d er  g e r in g s te n  F e u c h tig k e it  n im m t A . glaueus 
vorlieb . B e i n ied erer  T em p . kom m en A . g la u e u s , R h izo p u s n igr ica n s und Péni
c illiu m  cru staceu m  zur E n tw ., w ä h ren d  d ie  ü b r ig en  W ä rm e lieb en . Oospora 
v a r ia b ilis  i s t  v erh ä ltn ism ä ß ig  to lera n t g e g e n  Z u ck er , A . g la u eu s g eg en  Säure. 
R h izo p u s n ig r ica n s u . M ucor p u sillu s -w achsen am  sc h n e lls te n , P é n ic illiu m  crustaceum 
g e h ö r t zu  d en  am  la n g sa m sten  w a ch sen d e n  A rten . D em n a ch  fin d et sich  auf dem 
K rieg sb r o t am  h ä u fig sten  A . g la u e u s , d er b e i u n g ü n st ig  w erd en d en  Lebens
b ed in g u n g en , b eso n d ers  a lso  b eim  A u sg e h e n  d er  F e u c h tig k e it , zu r B . vo n  Perithecien 
sc h r e ite t . R h izo p u s n ig r ica n s b ev o rzu g t feu ch tes  u n g esä u er tes B r o t, Pénicillium  
cru staceum  tr itt  zu le tz t a u f G eb a ck en  a ller  A rt auf. 0 o sp o r 3  variab ilis ist gern 
a u f  Z w ie b a c k , h ier  u n d  da au ch  a u f  K r ieg sg eb ä ck  anzutreflfen.

D u rch  S a licy lsä u re  w ird  d ie  S ch im m elb ild u n g  nur w e n ig , durch A rt und Aus
m ahlu n gsgrad  d es M ehles, so w ie  durch  den  H c fe n g c h a lt  p rak tisch  gar  nicht beem-
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flußt. Zur V erh in d eru n g  aoil d as B rot m ö g lich st sch arf au sgeb ack en  und sauber, 
lu ftig  u n d  k ü h l verw ah rt w erden . U n ter  u n g ü n stig en  V erh ä ltn issen  m uß e s  e in 
g ew ic k e lt , ster ilis iert und in  fe sten  B e h ä ltern , g e g e n  F e u c h tig k e it  g e sc h ü tz t , au f
b ew ah rt w erden . (Z cntralb latt f. B ak ter . u. P arasiten k . II . A bt. 4 9 .  1 4 8 — 78. 
2  T afeln . 30/4 . B e r lin , V ersu ch san st. f. G etreid everarb eitu ng , B otan .-bakterio l. u. 
B äckerei-A bt.) S p ik o e l .

3. Tierchemie.

F r a n k  W ig g le s v /o r t h  C la r k e  und G e o r g e  S t e ig e r ,  Die anorganischen Be
standteile der Hummerschalen. Ce a r k e  u . W h e e l e k  (Prof. P aper N r. 1 0 2 , U . S. 
G colog ica l S u r v e y , W ash in g to n ) h atten  b e i w irb e llo sen  S eetieren  das V erh ä ltn is  
von  MgO a b h än g ig  von  der T em p. des W . g e fu n d en . D ie  w eitere  V erfo lg u n g  
d ieser B eobachtu n g  h a t v ie lfa ch  B e stä tig u n g , b ei e in ig en  T ierk la ssen , u. ä. Crusta- 
c e e n , aber au ch  a u ffä llig e  U n reg e lm äß igk eiten  ergeb en . D ie  U n ters, der S ch alen  
v o n  H um m ern versch ied en er G röße von  d em selb en  F a n g o r t h a t n u n  g e z e ig t ,  daß 
der G eh a lt an  M g C 0 3 (auch an  C a S 0 4) m it zu n eh m end er G röße d eu tlich  an w äch st. 
(Prodi N a tio n a l A ca d . S c . W a sh in g to n  5 . 6 — 8. Jan . 1919. [18/11.* 1918.] W ash in g to n , 
U . S. G co lo g ica l S u rvey .) S pieget ,.

G. M o t iv e t ,  Notis über die Verteilung des Sckretins im Duodenum und Jeju
num. D ie  in traven öse E in spr itzu n g  salzsaurcr E xtrak te  der S ch leim h au t d es D u o 
denum s u n d  d es Jejunum s b e i H u n d en  reg t d ie  P ank reassekretion  in  g le ich em  
M aße an. N ach  operativer A u ssch a ltu n g  d es D u od en u m s sch e in t , w e n ig ste n s  in 
d en ersten  M onaten nach  der O peration , d ie  M enge d e s  Sekrctins in  b e id en  A b 
schn itten  h erab gesetz t zu  se in . (C. r. soc . de b io lo g ie  8 2 . 2 7 4 — 75. [22/3.*] L ab. 
d e M. lc  prof. agrdge L a n g i.O IS .)  R i e s s e r .

A . W e i t z e l ,  Kleinere Mitteilungen aus den Laboratorien des Reichsgesundheits- 
amtes. Hirn und Rückenmark der Schlachttiere als Nahrungsmittel. E s  w u rd e d ie  
Zus. des K ückenm arkes und d es G eh irns v o n  R in d , S ch w ein  u n d  K alb  erm ittelt. 
In 100 g  der von  den H ä u ten  b efre iten  fr isch en  S ubstanz w aren  vorh an d en :

R ückenm ark  vom G ehirn  vom

R ind S ch w ein K alb R ind S ch w ein K alb

g er& g e  J g

W a s s e r ................................................. 64,00 67,36 70,63 75,77 78,49 80,71
T r o c k e n r ü c k s t a n d ......................... 36 ,00 32,64 29,37 24,23 21,51 19,29
S t i c k s t o f f ........................................... 1,50 1,32 1,39 1,67 1,62 1,50
Stickstoffsubst. (eiw eißart. Verbb.) 9,38 8,22 8,68 10,44 10,10 9,34
In Ä th er 1. S ubstanz (Fett) . 25,00 22,28 18,66 12,09 9,27 8,18
A sch e  (G lührückstand) . . . . 1,87 1,86 1,74 1,44 1,34 1,33

(A rb b . K ais. G esun d h .-A m t 51. 390 —92. F ebr. B erlin .) B o r in s k i .

A lb e r t  R o b in  u n d  A . B o u r n ig a u lt ,  Einige Abänderungen der chemischen Zu
sammensetzung der Leber als Folge der postmortalen Autolysc. In  2 F ä lle n  w u rd e  
m en sch lich e  L eb er 2  u . 26 S tdn . nach  dem  T o d e  a n a ly sier t , u . zw a r  im  H in b lick  
au f d ie  V erte ilu n g  v o n  N  u. S  in  den v ersch ied en en  E xtrak ten  u. d en  u n i. R ü ck 
ständen . M it der län g eren  D a u er der A u to ly se  g e b t  e in  ger in g er  W asserv er lu st  
einher. L ö s l. N  u. S nehm en  m it der D a u er  der A u to ly sc  a u f K o sten  d es u n gel.
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zu , zerlegen sich aber in relativ gleichem Maße. Mit fortschreitender Autolysc 
bilden sich auf Kosten der S-Verbb., die vorher in kochendem W . 1. waren, Körper, 
die an S reicher sind und 1. in A. bei 90°. D ie beobachtete Zunahme der HsS04 
während der Autolysc deutet auf oxydative Vorgänge. (C. r. soc. de biologie 82. 
187—90. [1/3.*].) ' R i e s s e r .

4. Tierphysiologie.

Krank C. B echt, Beobachtungen über die Katalasewirkung von B lu t und festen 
Geweben. D ie von B ü r g e  (vgl. Amer. Journ. Physiol. 47. 13; vgl. auch Journ. Pharm, 
and Exp. Therapeutics 12. 243; C. 1919. III. 28; Amcr. Journ. Physiol. 48. 133; 
Journ. Biol. Chem. 37. 343; C. 1919. III. 139) in zahlreichen Arbeiten verfochtene 
Anschauung, daß die Menge u. der Wirkungsgrad der Gcwebskatalascn maßgebend 
für eine große Zahl wichtiger physiologischer u. pathologischer Erscheinungen sei, 
veranlaßte den Vf. zur Ausarbeitung eines einwandfreien Verf. zur Best. dor Kata
lase, das eingehend geschildert wird, u. zu einer Nachprüfung der Ergebnisse von 
B ü r g e .  Das Verf. gestattet die gleichzeitige Ausführung von 6 Parallelbcstst. einer 
Blutprobe unter den gleichen äußeren Bedingungen. In allen vergleichenden Bestst. 
wurde dieselbe Probe von H,Oj benutzt.

Der Vergleich zwischen verschiedenen Tieren derselben Spezies wird dadurch 
ganz unmöglich, daß, wie die Verss. lehren, die normaler W eise vorhandenen indi
viduellen Unterschiede im Katalasegehalt des Blutes außerordentlich große sind. 
B u r g e s  Angabe, daß Schilddrüsenfütterung den Katalasegehalt des Blutes stark 
erhöhe, konnte nicht bestätigt werden. Im Gegenteil, die Menge der Katalase 
wird in diesen Fällen regelmäßig vermindert gefunden. D ie bestechende Erklärung 
der Erscheinungen bei Schilddrüsenfütterung durch die Vermehrung dor Katalase 
läßt sich also nicht aufrecht erhalten.

D ie Ivatalasewrkg. des Blutes ist an die Blutkörperchen gebunden. Irgend 
eine Abhängigkeit des Blutkatalasegehaltes von der Lebhaftigkeit u. Beweglichkeit 
der Tiere war durchaus nicht festzustellcn. Der Grad der SauerstofFsättigung des 
Blutes ist ohne Einfluß auf seine Katalascwrkg. Auch die Angabe von B ü r g e ,  
daß in der Äthernarkose der Katalasegehalt sinkt und während der Erholung von 
der Narkose wieder ansteigt, konnte nicht bestätigt werden; der Katalasegehalt 
des Blutes erwies sich vielmehr leicht erhöht während der Narkose.

Die Verss. zur Messung der Katalascwrkg. der festen Gewebe ergaben keine 
befriedigenden Resultate. Selbst in Verss. an demselben Gewebe traten große 
Verschiedenheiten, je  nach der Dauer des Vers., zutage. D ie übliche Versucbs- 
daner von 10 Min. ist ganz ungenügend u. ergibt nur einen Bruchteil der gesamten 
Katalnsewrkg. D ie Oa-Entw. dauert mindestens 30 Min., und der Irrtum beträgt 
zwischen 5 n. 20°/o. (Amer. Journ. Physiol. 48. 171—91. 1/3. [14/1.] Chicago, North
western Univ., Dep. of Pharmacol.) R i e s s e r .

J . P . Sim onds, Über die Beständigkeit der JEsterase in  verriebener, in  Glycerin 
konservierter Leber. Verriebene Leber von Hunden behält in Glycerin ihre Ester 
spaltende Wrkg. ungeschwächt während mindestens 34 Monaten. In einigen Fällen 
nahm die Stärke der Wrkg. noch nach 21 Tagen zu. D iese Zunahme steht in 
keiner Beziehung zum wahrscheinlichen Verlauf des autolytischen Prozesses. Mit 
P vergiftete Hunde ergaben, wahrscheinlich infolge der hemmenden Wrkg. ver
mehrter Galle, eine verringerte Esterascwrkg. der Leber, während andererseits die 
Fütterung von Zucker und die Anhäufung von Glykogen in der Leber ihre Ester 
spaltende Fähigkeit erhöht. (Amer. Journ. Physiol. 48. 141—45. 1/3. 1919. [31/12-
1918.] Chicago, Northwestern Univ. Med. School, Dep. of Pathol.) R i e s s e r .
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P. Carnot und P. Gérard, Wirkung intravenöser Einführung von Urease. Nach 
intravenöser Injektion von Sojaurease heim Hunde kann man noch bis l'/a Stdn. 
nach der Zufuhr das Ferment im Blute naehweisen. Im Reagensglase mit Serum 
vermischt, behält die Urease ihre Wirksamkeit 24 Stdn. lang ungeschwächt bei. 
Die Leber scheint Urease zu speichern; jedenfalls läßt sich, auch noch eine W eile 
nach dem Tode des Tieres, eine Harnstoff zerstörende Wrkg. in diesem Organ nach- 
weisen. Auf die fermentative Wrkg. der Urease im Tierkörper lassen sich auch 
die schweren Vergiftungserscheinungen bei den Versuchstieren zurtickführen. (C. r. 
soc. de biologie 82. 391—96. [12/4.*] Labor, thérapeut. de la Faculté de méd.)

R i e s s e r .
Ju liu s Freund, Über den Einfluß der Temperatur au f Cytozyin-fThrombokinase-) 

lösungen. Es wurde untersucht, ob die zur Prüfung der HiRSCHFELD-Ki.lNGERschcn 
Lucsrk. benutzten Cytozymlsgg. (vgl. Dtsch. med. Wcbschr. 44. 1078; C. 1918. II. 
870), alkoh. Extrakte aus Ochsenherzen mit 98—99% A ., durch Erhitzen in ihrer 
Wrkg. beim Gerinnungsvorgang (Aktivierung des Serozyms) verändert werden. Das 
Erwärmen erfolgte in zugeschmolzenen Röhren bei 60 u. 90°. Wurden die Lsgg. mit 
physiologischer N aCl-Lsg. oder mit W . stärker als 1 : 2  verd., so steigert Erwär
mung (mindestens 40 Minuten) auf 60° die W rkg., während diejenige auf 90° sie 
wieder, zuweilen noch unter diejenigo der bei 18° gehaltenen Vergleichs!sgg., herab
setzt. Bei Verdünnung 1 : 2 ,  wo die Lsg. auch physikalisch abweichendes Ver
halten zeigte, erwies sich 60° in der Mehrzahl der Verss. als ungünstigste Temp. 
Bei unverd. alkoh. Lsgg. schließlich ist das Verhalten ganz unregelmäßig, cs 
scheint also Verdünnung mit W . im Verhältnis mindestens 1 :3  erforderlich, um 
den regelmäßigen Gang der Einw. erhöhter Temp. zu sichern. D ie eingetretene 
Wrkg. ändert sich nicht innerhalb 48 Stdn. Wrkg. von 50° ist ungefähr wie die
jenige von 60°, von 80° wie diejenige von 90°, bei 37° erfolgt keine oder nur 
schwache Veränderung. — D ie komplementbindende Fähigkeit einer mit physio
logischer N aCl-Lsg. 1 : 5 verd. Cytozymlsg. bleibt bei Erhitzen auf 60° (1 Stdc.) 
unverändert und wird durch Einw. von 90° (1 Stde.) etwas geschwächt. — Eine 
Veränderung der Oberflächenspannung durch das Erwärmen war nicht festzustellen. 
(Biochem. Ztschr. 94. 268—76. 20/5. [12/2.] Budapest, Hygien. Inst, der Univ.)

S p i e g e l .
Hans W olff, Gedanken über das Ernährungsproblem. Ein Durchschnittsbedarf 

an Eiweiß  läßt sich rechnerisch nicht aufstellen. Der Eiweißbedarf ist nicht eine 
konstante, sondern variable Größe, abhängig von verschiedenen Faktoren, die wir 
in allen Einzelheiten noch nicht genau kennen. Es ist nicht gleich, ob die fehlende 
Eiweißration in Form von Fleisch oder pflanzlicher Nahrung ergänzt wird. Das 
Vorhandensein reichlicher Kohlenhydratmengen ändert den Chemismus der Ver
dauungssekrete. Der psychische Faktor darf nicht vernachlässigt werden. D ie  
calorische Betrachtung des Emährungsproblems trifft nur einen Teil desselben. 
D ie Ernährungsliteratur während des Krieges ist durch die Zensur stark beeinflußt. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 32. 1 8 5 -8 8 . 17/6. [31/3.*].) J u n g .

H ein rich  v. H oesslin , Klinische Eigentümlichkeiten und Ernährung bei schwerer 
Inanition. Bericht über klinische Beobachtungen und Auffütterungsverss. bei durch 
mangelhafte Ernährung stark herabgekommenen Personen. Hämoglobinbcstt.. er
gaben keine Veränderung des Blutes, es bestand höchstens eine Oligämie. Bei den 
Ernährungsverss. wurde fcstgestellt, daß bei stark unterernährten Patienten eine 
mäßige Vermehrung in der Eiweißzufuhr ein sofortiges Steigen des Gewichtes zur 
Folge hatte, eine Erhöhung der Calorien bei gleichbleibender Eiweißmenge durch 
Fettzulage dagegen nicht Bei den Besserernährten blieb dagegen erstere ohne 
Einfluß, während letztere von einer deutlichen Gewichtszunahme begleitet war.
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Einseitige Fett- oder Ivoblenhydratzufuhr hatte keine Ein w. auf das Gewicht. Auf
fallend war eine abnorm hohe Stickstoffretention, auch bei geringer N-Zufuhr und 
niedrigem Caloriengchalt der Nahrung. Aus den Verss. geht hervor, daß die Ei
weißzufuhr nicht unter eine bestimmte Grenze gehen darf, wenn man einen siark 
herunter gekommenen Körper auffüttern will. D ie von manchen Seiten als ge
nügend für den Erhaltuugsbedarf empfohlenen Werte von 60—80 g Eiweiß reichen 
nicht dazu aus, auch wenn die cingeführte Calorienmenge ausreichend scheint oder 
sogar das Bedürfnis übersteigt. (Aveh. f. Hyg. 88 . 147—83. [1/2.] Berlin-Lichten- 
berg.) B o r i n s k i .

W . E. B ü rg e , Die Ursache der spezifisch-dynamischen Wirkung von Eiweiß. 
Die Einführung kleiner Mengen von Glutaminsäure, Asparaginsäure und Bernstein- 
säure, von Asparagin und Acetamid in Magen oder Dünndarm des Hundes ver
ursachte keine Vermehrung der Katalase im Blut der Vena portac und jugularis, 
sowie im Leberblut. D ies entspricht dem Befunde von L u s k  (Journ. Biol. Chcm. 36. 
415; C. 1 9 1 9 .  I. 752), der nach Verabreichung dieser Substanzen keine Erhöhun.- 
der Oxydationen fand. Andererseits bewirken aber größere Mengen jener Substanzei 
auch eine Vermehrung der Katalase, in  Übereinstimmung mit den Ergebnissen, die 
G r a f e  (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1 1 8 . 1) bei der Unters, des Stoffwechsels er
hielt. Der Widerspruch seiner Befunde gegenüber denen von L u s k  dürfte dem
nach auf der Verwendung höherer Dosen beruhen.

Aus den Verss. ergibt sich weiter, daß die Amidogruppc das Eiweiß zu einet 
viel stärkeren Anregung der Katalasebildung, also auch der Wärmebildung, 
befähigt, als Fett sie auszuüben vermag, und daß es im Fett wiederum der Glycerin
rest ist, der die stärkere Wrkg. gegenüber dem Zucker bedingt. (Amer. Journ. 
Physiol. 48. 1 3 3 -4 0 . 1/3. 1919. [31/12. 1918]. Univ. of Illinois, Physiol. Lab.)

K ie s s e b .
H . B oru ttau , Zicaardemakcrs neue Entdeckungen über die Beziehungen der 

Strahlungen zu den Lebensvorgängen. Eine kurze Darst. der Verss. von Zwaap.de- 
m a k e r  (vgl. P f l ü g e r s  Arch. d. Physiol. 1 6 9 .  122; C. 1 9 1 8 . I. 287) über die restau
rierende Wrkg. von Kalium und Radiuinstrahlcn auf das Froschherz. (Umschau 
23. 354—58. 7/6.) B o r in s k i .

E rich  Ku2n itzk y , Über Inologische Strahlenwirkung, besonders der u-Strahlcn. 
Da- baktericidc Einfluß von Thorium X ,  allein und im Zusammenwirken mit ver
schiedenen chemischen Desinfizientien. Es wird über Verss. berichtet, die augcstcllt 
wurden, um durch die Abtötung von Bakterien die Wrkg. bestimmter Strahlen 
festzustellen und miteinander zu vergleichen, und auf diese W eise die biologisch 
wirksamsten Strahlen zu ermitteln. Aus den Unterss. ergab sich, daß das vor
wiegend a-strahlende Thorium X  eine starke biologische Wirksamkeit Bakterien 
gegenüber entfalten kann, und zwar ganz besonders im Zusammenwirken mit 
anderen, chemischen Mitteln. Hierbei kommt es zu einer Verstärkung der Dca- 
infektionskraft, die anscheinend gesetzmäßig eintritt, jedenfalls bei allen unter
suchten Substanzen zum Ausdruck kam. Sie geht so weit, daß an sich unw irksam e 
Konzz. im Gemisch abtötend werden können. D iese Erscheinung iBt nicht nur bei 
verschiedenen Desinfektionsmitteln, sondern auch bei verschiedenen Bakterienarten 
zu beobachten. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 88 . 261—332. 15/5. Breslau, 
Licht- und Röntgen-Inst d. Univ.-Hautklinik.) B o r in s k i -

C arl B a ch em , Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie (Januar Ins 
M ärz 1919). Bericht über die einschlägige Literatur des genannten Zeitraums- 
(Zcntralblatt f. inn. Med. 4 0 .  361—72. 7/6. Bonn.) Spiegel.
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A. Kühn, Kieselsäure und Tuberkulose. Vf. gibt eine Übersicht über die bisher 
auf diesem Gebiete gesammelten Erfahrungen und teilt eigene Beobachtungen mit, 
die ihn zu der Ansicht führen, daß der Tuberkulose verlauf durch rechtzeitige und 
jahrelange Kieselsäurezufuhr, deren Unschädlichkeit vollkommen erwiesen ist, 
günstig beeinflußt werden kann; daß ferner schwaches, weniger widerstandsfähiges 
Lungengewebe Disponierter und Nichtdisponierter durch frühzeitige, genügende 
Kieselsäurezufuhr gefestigt werden kann, so daß sich bei diesen BOnst vielleicht 
verlorenen Individuen eine fibrös ausheilcnde Form der Lungentuberkulose ent
wickelt. D ie Kieselsäure wurde in Form von Tee (Herba Galeopsidis, Herba 
Equiseti minoris und Herba Polygoni) gegeben. Von besonders kieselsäurehaltigen 
Speisen wird noch erwähnt das Hirsemus, welches in einem aus 20 g trockenem 
Samen bereiteten Tellergericht 100 mg SiOs enthält, ferner Gerstenbrot, sowie 
Gerstengrütze und Gcrstcugraupcn. In 100 g Gerste sind 800 mg Kieselsäure ent
halten. Ferner wird auf das Meerkohl (Herba Crambes maritimae) aufmerksam ge
macht, dessen Abkochung l,65°/o der wasserl. Kieselsäure enthält, und erwähnt, daß 
in 4 gehäuften Teelöffeln BRüNNENGRÄBERschen Trockenmalzcs 144 mg SiO, ent
halten sind. (Therap. Monatsh. 33. 201—10. Juni. Rostock.) B o r i n s k i .

W . D. Z oethout, Erregung durch das Herausdiflundiercn eines Elektrolyten 
aus dem reilbaren Gewebe. Aus einer größeren Zahl von Beobachtungen über die 
spontanen Zuckungen des Frosehmuskels bei Einw. von BaCl3, insbesondere aber 
über das Verhalten nach Übertragung des Muskels aus der BaCl,-Lsg. in Salzlsgg. 
verschiedener Art, läßt sich erkennen, daß die Ursache der Zuckungen nicht die 
einfache Ggw. des BaCl, im Gewebe, sondern vielmehr seine Diffusion in das und 
aus dem Gewebe ist.

KCl, NH.,, Ca und Mg wirken dem Einfluß des Ba entgegen. NaCl dagegen 
verstärkt die Ba-Wrkg. — Eintauchen in 6°/0ig. RohrzuckerlBg. für einige Zeit 
hebt die Erregbarkeit des Muskels gegenüber Ba-Salzen auf, als Folge der Ent
fernung der Na-Salze aus dem Gewebe. (Amcr. Journ. Physiol. 48. 161—70. 1/3. 
[7/1.] Loyola Univ. School of Med. Physiol. Lab.) R i E s s e r .

H. Jastrow itz, Über die biologische Wirkung des Thoriums. D ie tatsächlichen 
Schlüsse aus seinen bereits im Sommer 1914 abgeschlossenen Unterss. faßt Vf. in 
folgenden Sätzen zusammen: 1. Auf die Uricolyse hat das Thorium weder im 
Organ, noch im Tierexperiment einen Einfluß, auch ein solcher auf Nuclcase konnte 
nicht festgestellt werden. — 2. Hunde zeigen trotz der geringen Rolle der Purin
körper in ihrem Stoffwechsel unmittelbar nach Thoriuminjektion eine Tendenz zu 
übernormaler Ausschwemmung der Harnsäure. — 3. In überfüllter Harnsäurelsg. 
(Buchh o l d  u. Z i e g l e r ,  Biochcm. Ztschr. 2 0 .  189; C. 1 9 0 9 .  II. 1369) verlangsamt 
Thorium X  den Ausfall des Urates. — 4. D ie peptolytischen Fermente beeinflußt 
cs in vitro nicht, auch nicht das pcptolytische Spaltungsvcrmögcn des tierischen 
Serums nach Peptoninjektion. Die experimentelle pcptolytische Fähigkeit des 
Organismus ist somit nicht an den Leukocytenapp. gebunden. — Die normale 
pcptolytische Tätigkeit wird durch toxische Dosen Th ungünstig beeinflußt — 
5. Peroxydäse wird in vitro durch Th gehemmt.

Werden diese Ergebnisse mit den im Eingang der Abhandlung geschilderten 
anderer Forscher zusammengehalten, so ergibt sich für die Wirkungsweise des Th 
bei Gicht, daß diese sich höchstwahrscheinlich aus mehreren Komponenten zu
sammensetzt, einer vermehrten Ausschwemmung der Purinsubstanzen, wohl zum 
Teil infolge Nierenreizung, ferner zum Teil infolge Steigerung des gesamten Grund; 
Umsatzes u. größerer Beständigkeit der Harnsäure, bezw. des Urates in Lsg. D ie  
meist unter dem Einflüsse radioaktiver Substanzen auftretende sogen. „Reaktion“
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kann man durch das plötzliche Zugrundegehen der Zellkerne in dem des radio
aktiven Reizes ungewohnten Körper erklären; man muß dann annehmen, daß erst 
hiernach die starke Ausschwemmung der Purinkörper die erhöhte B. kompensiert. 
Die sonstigen theoretischen Erörterungen müssen im Original nachgelesen werden. 
(Bioehem. Ztschr. 94. 313—58. 20/5. [22/2.] Halle a. S., Med. Poliklinik.) Spiegel.

R ob ert W. K eeton  und E lliso n  L. R oss, Der Mechanismus der Atherhypcr- 
glykämic. Bei kontinuierlicher Einblasung von A. in die Trachea kommt es bei 
Hunden zu einer lange anhaltenden Hyperglykämie; diese erreicht ihr Maiimum 
nach 2 Stdn. und ist nach 3 Stdn. noch auf der gleichen Höhe. Duchschneidct 
man die Splanchnicusnerven beiderseits, so tritt bei folgender Ä.-Einw. nur eine 
vorübergehende Hyperglykämie auf, die nach 2 Stdn. abgeklungen ist. Einseitige 
Splanchnicotomie bedingt, gleichviel auf welcher Seite der Nerv durchtrennt ist, 
eine andauernde, wenn auch weniger intensive A.-Hyperglykämie-

Durchtrennung des Nervenplexus an der Leherarterie ändert nichts am Verlauf 
der Ä.-Hyperglykiimie, Durchtrennung und Kauterisation aller Nerven der Leber- 
wurzel und der W andungen der Lebervene, der Vena portae und des Gallengang« 
setzt die Höhe der Blutzuckersteigerung herab, ohne Bie jedoch aufzuheben. EcKsebe 
Fistel verzögert das Auftreten der Ä.-IIyperglykämie; bei gleichzeitiger Unter
bindung der Leberarterie tritt Verminderung des Blutzuckers als terminale Kr 
scheinung auf. Wird bei sonst gleicher Ausführung der ECKschen Fistel die Vena 
cava abgebunden, so wird der normale Verlauf der Á.-Hyperglykiimie nicht ver
ändert.

Dev Adrenalingehalt der Nebennieren nach einseitiger Durchschneidung des 
Splanchnicus ist ungleich. Vff. halten die Verteilung dos Adrenalins für einen 
ausschlaggebenden Faktor bei der Ä.-Hyperglykämie und nicht nur für eine Begleit
erscheinung der Splanchuicusreizung. (Amer. Journ. Physiol. 48. 146— 60. 1/3. 
[3/1.] Chicago [Illinois], Univ. of Illinois, Coll. of Med., und Northwestern Univ. 
Med. School, Lab. of Pharmacol.) R ie s s e r -

Julius Heller, Schwere Arsemnelanosen und HyjperJceratosen nach Neosalvarsan- 
cinspritzungen. Eine Erwiderung auf die Ausführungen von Z i e l e r  (Berl. klin. 
Wcksehr. 56. 346; C. 1919. I. 1044.) (Berl. klin. Wchschr. 56. 542-43. 9/6. 
Berlin-Tempelhof, Garnison-Lazarett II.) BORINSKI.

Attilio Busacca, Über die Anwendung von Phenacetin in einem Falle ton 
Gastralgie. In einem F alle , wo Opium ohne, und Morphin, subcutan verabreicht, 
von nur geringer Wrkg. war, wurde durch im ganzen noch nicht 2 g Phenacetin 
Verschwinden des Schmerzes u. weiterhin Heilung erreicht. (Arch. Farm acología  
sperim. 26. 381—84. 15/12. 1918. Lazarett d. 11. Feldartillerieregiments.) S p ie g e l.

W . Griesbach und G. Samson, B eitrag zur Frage der Wirkungsweise des 
Atophans a u f den Purinsto/fuiechsel. D ie Verss. mit Best. der Harnsäure im Blute 
nach F o l i n  und D e n i s ,  im Harn nach F o l i n  und S h a f f e r  ergaben drei Gruppen 
von Befunden: 1. Es zeigt sich anfängliche Vermehrung der Blutharnsäure, die 
später abfällt, dabei gleichzeitig starke Mehrausscheidung im Harn. — 2. Ver
mehrung der Ausscheidung im Harn ist deutlich nachweisbar, der Blutharnsäure- 
Spiegel erniedrigt. — 3. (Verss. unter Einfluß der Kriegsemährung 1918/19.) Keine 
Mehrausscheidung von Harnsäure im Harn, im Blute teilweise geringe Zunahme, 
teilweise Abnahme, einmal Gleichbleiben des Harnsäurespiegels. Man kann danac 
sagen, daß hei normal Ernährten in der Regel zunächst eine Vermehrung der 
Harnsäure im Blute auftritt, die bei nicht purinfreier Ernährung sich mit fallendci
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Tendenz über eine Reibe von Stdn. erstrecken kann, bei dem kurze Zeit purinfrei 
Ernährten dagegen sehr rasch einem Abfall Platz macht. — Außer Atophan kamen 
Abkömmlinge dieser Verb., Iriphan, Artamin, Ilexophan, mit gleichem Ergebnis zur 
Verwendung. (Bioehem. Ztschr. 94. 277—92. 20/5. [19/2.] Hamburg, Pharmakol. 
Inst. d. Univ.; Krankenhaus St. Georg.) S p i e g e l .

F ried a  Baum m , Unsere Erfahrungen mit Eukodal. Eukodal hat sich als ein 
Narkoticum bewährt, das in vielen Fällen dem Morphium gleichwertig, bisweilen 
ihm sogar überlegen ist. Da weder ein schädlicher Einfluß auf das Gefäßsystem 
durch das Mittel beobachtet werden konnte, und auch die Gefahr der Gewöhnung 
nicht vorliegt, ist das Eukodal auch in dieser Beziehung dem Morphium vor
zuziehen. (Therap. Monatsh. 33. 219—21. Juni. Königsberg i. Pr., Med. Univ.- 
Klinik.) B o k i n s k i .

R ob ert A. H atober und Cary E g g lesto n , Forschungen über die Ausscheidung 
gewisser Digitalissubstamen aus dem tierischen Organismus. Es wird über Verss. 
mit Ouabain (g-Strophanthin), amorphem Strophanthin, D igitoxin  und Digitalein  au 
Ratten, mit Ouabain auch bei Katzen und Hunden berichtet. D ie unter gleichem  
Namen auch bei guten Handelsfirmen erhältlichen Präparate von Stroplianthus 
scheinen nicht immer identisch zu sein.

O u a b a in  b e i d er  R a tte . D ie tödliche Gabe bei intravenöser Injektion hängt 
etwas von der Geschwindigkeit der Beibringung ab, beträgt bei schneller Eiu- 
flößung von 1 Teil in 200 Teilen n. Salzlsg. ca. 12 mg pro kg. Schon nach wenigen 
Minuten ist im Blutstrom keine Spur mehr nachzuweisen. Der weitaus größte Teil 
wird alsbald oder kurz nachher in der Leber fixiert, ein geringerer in der Niere. 
Es findet sich in  den Gefäßen der Leber und wahrscheinlich auch der Niere 
zuerst locker gebunden, dann durch einfache Durchströmuug mit n. Salzlsg. ent
fernbar; daun scheint es in die Zellen überzugehen, wandert aus denen der Leber 
ziemlich schnell in die Gallengänge und von da in das Duodenum. Nachdem es 
in das Duodenum golangt ist, wird ein wechselnder Anteil im Dickdarm zerstört; 
aber selbst von so kleinen Mengen, wie ohne Lebensgefahr intravenös injiziert 
werden können, kann ein Teil noch im Kote auftreten, während von vielfach 
größeren peroral beigebracliten Mengen gleiche Prozentmengen in ähnlicher Zeit 
zerstört werden können. Wird durch Unterbindung des Gallenganges der Übergang 
aus der Leber in das Duodenum verhindert, so wird das Ouabain aus jener wieder 
in das Blut zurück absorbiert, zur Niere transportiert und quantitativ oder großen
teils im Harn ausgeschieden. Einige Beobachtungen sprechen dafür, daß ein Teil 
des intravenös injizierten Giftes im Körper, wahrscheinlich in der Leber, zerstört 
wird.

A m o rp h es  S tr o p h a n th in  b e i d er R a tte . Das Verhalten ähnelt sehr dem
jenigen des Ouabains. Beide werden sehr langsam und nur in geringem Umfang 
vom Magendarmkaual absorbiert, und die so absorbierton Teile werden teils im 
H am , teils vermutlich durch die Leber ausgeführt. Sie widerstehen der Einw. 
der Verdauungsfermente in Magen und Duodenum, aber der weitaus größere Teil 
einer innerlich gegebenen Menge wird im Dickdarm zerstört. Das amorphe Stro
phanthin ist weit giftiger bei intravenöser als bei subcutaner Injektion, anscheinend 
hauptsächlich infolge der langsameren Bindung und Ausscheidung durch die Leber. 
Diese bindet von einer intravenösen Gabe einen großen Teil und führt ihn in den 
Darm aus, während die Nieren von einer subcutanen Gabe einen größeren Anteil 
(bis zu 65°/0) ausscheiden. Unterbindung des Gallenganges steigert die Aktivität 
des amorphen Strophanthins für die Ratte, wahrscheinlich infolge Rückabsorption 
eines Teiles des von der Leber gebundenen in den Kreislauf. Zerstörung irgend-
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eines Teiles von intravenös gegebenem Strophanthin in der Leber oder in anderen 
Organen der Ratte wird zwar für wahrscheinlich gehalten, konnte aber nicht mit 
Sicherheit bewiesen werdon.

D ig i t o x in  b e i d er  R a tte . D ieser Stoff wird vom Magendarmkanal aus weit 
leichter absorbiert, als die vorigen, obwohl er in W . so gut w ie uni. ist. Der 
Anteil einer innerlichen Gabe, der unzerstört im Kote erscheint, wies bei ver
schiedenen Verss. weitgehende Unterschiede auf, wahrscheinlich im Zusammenhang 
mit der Stärke der Peristaltik. Von intravenös gegebenem Digitoxin verläßt die 
weitaus größte Menge, 90°/o und mehr, das Blut innerhalb 5 Minuten. Ein Teil 
wird in der Leber fixiert, ein Teil erreicht den Darm, und ein Teil davon kann 
sogar im Kot erscheinen, aber bei weitem die Hauptmenge einer sicher tödlichen 
intravenösen Gabe wird im Körper zerstört. Bei der normalen Ratte werden 
höchstens Spuren im Harn ausgeschieden. D ie Wrkg. einer einzelnen toxischen, 
peroralen, subcutanen oder intravenösen Gabe von Digitoxin ist anhaltender, als 
diejenige von Ouabain, aber eine erhebliche Menge kann ertragen werden nach 
zwei subcutanen Injektionen in kurzem Zwischenraum. D ie Giftigkeit des Digi
toxins für die Ratte ist ungefähr die gleiche, wie die des amorphen Strophanthin', 
bei intravenöser Anwendung, w eit höher bei peroraler, weit geringer bei subcutaner, 
Differenzen, die auf Unterschieden in der Absorptions- und Ausscheiduugsge- 
schwindigkeit beider Gifte in den beiden letzten Fällen beruhen.

D ig i t a l e i n  b e i d er  R a tte . D ie tödliche Gabe des wirksamsten im Handel 
erhältlichen Digitaleins betrug bei der Ratte intravenös ca. 75 mg pro kg, peroral 
oder subcutan fast zehnmal soviel. Diejenigen Konstituenten des Digitaleins, 
welche wahre Digitaliswrkg. ausüben, verlassen das Blut schnell, die Digitonin- 
komponente wahrscheinlich weit langsamer. Für eine Fixierung von jenen in der 
Leber wurde noch kein Anhalt gefunden. Im Harn oder im Kote erscheinen von 
ihnen nach den verschiedenen Anwendungsarten nicht mehr als Spuren; sie müssen 
daher im Körper zerstört werden. Da diese Zerstörung auch bei unterbundenem 
Gallengange erfolgt, dürfte wahrscheinlich die Leber die Hauptrolle dabei für den 
in den Kreislauf eingetretenen Teil spielen; bei der Zerstörung des Hauptteilea 
einer innerlichen Gabe ist wahrscheinlich der Dickdarm beteiligt.

O u a b a in  b e i K a tz e  und H u n d . Aus dem Kreislauf von Katze und Hund 
verschwindet Ouabain so schnell, daß von einer massiven intravenösen Gabe bei 
dem in 2—3 Minuten eintretenden Tode weniger als 50% darin gefunden werden. 
Nach solchen Gaben können geringe Mengen in der fast blutleer gemachten Leber 
gefunden werden, ebenso in Leber, die mit verd., defibriniertem Blute mit Zusatz 
von Ouabain durchblutet wurde. Doch ist die Beteiligung der Leber für die 
schnelle Entfernung des Ouabains aus dem Blute nicht erforderlich. Kleine Mengen 
derselben werden wahrscheinlich durch die Nieren ausgeschieden, doch kann cs 
im H am  von Katze oder Hund nach subletalen Mengen nicht nachgewiesen werden, 
höchstens vielleicht nach reichlicher Diurese. Im willkürlichen Muskel oder uu 
Gehirn wird es nicht fixiert. Zur Erklärung des schnellen Verschwindens großer 
Mengen aus dem Blute bleibt nur die Annahme, daß entweder die normale Leber 
das Gift schneller zersetzt, als die durchströmte, oder daß das Gift in den ver
schiedenen Geweben des Körpers weithin verteilt wird, so daß der im einzelnen 
Gewebsteil vorhandene Gehalt für sicheren Nachweis zu gering ist. (Journ. Pharm, 
and Exp. Therapeutics 12. 405—96. März [24/1.] New York City, Comell Univ. 
Medical College, Lab. of Pharmacol.) S p ie g e l .

Marcel Labbe und Georges Vitry, W irkung der Schilddrüsensubstanz auf 
den Zuclccrstoffwechsel. Verss. an Kaninchen zeigen, daß Verabreichung von Sebild- 
drüsensubstanz die Menge der nach intravenöser Injektion im Körper zurück-
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behaltenen Glucose nicht merklich gegenüber dem Verhalten bei normalen Tieren 
ändert Nach operativer Entfernung der Schilddrüse vermindert' sich dagegen die 
Menge der zurückbehaltenen Glucose, und die Ausscheidung nimmt zu. (C. r. soc. 
de biologie 82. 385—86. [12/4.*].) E i e s s e r .

5. Physiologie und Pathologie der Körperbestandteile.

A m eu ille  und M. Sourdel, Hie gleichlaufende Ausscheidung des Jodkaliüms 
im Harn und im Speichel. Beim normalen Menschen erscheint, nach intravenöser 
Injektion von 0,05 g KJ, nach wenigen Minuten und fast gleichzeitig das Jodid im 
Urin und im Speichel. Bei Fällen von Niereninsuffizienz versagt die Ausscheidung 
durch den H am , merkwürdiger W eise aber aueh im Speichel. Vif. glauben, daß 
hierbei eine besondere Affinität der Gewebe zum Jod oder gar zum Jodid an
genommen werden müsse, wodurch sich das Festhalten des Salzes im Organismus 
erkläre. (C. r. soc. de biologie 82. 384—85. [12/4.*].) KlESSER.

T. P. Frizzell, Hie Wirkung der Narkose au f den Elcktrotonus. Eine be
sondere Vers.-Anordnung ermöglichte das Studium des Verhaltens des unter der 
Eiuw. eines konstanten Stromes im Nerven des Froschmuskels auftretenden Elektro- 
tonus, wenn eine bestimmte Strecke des Nerven unter den Einfluß narkotisierender 
Substanzen gebracht wurde. Während nun normaler W eise ein mäßig starker 
konstanter Strom die Erregbarkeit an der Kathode erhöht, wird in dem narkoti
sierten Nervenstüek umgekehrt die Erregbarkeit an der Kathode herabgesetzt. 
Eine analoge Umkehrung der Wrkg. betrifft auch die Heizleitung; sie ist in einer 
teilweise narkotisierten Nervenstrecke herabgesetzt. D ie Wrkg. des Anelektrotonus 
bleibt dagegen am narkotisierten Nerven die gleiche wie am nicht narkotisierten: 
Heizleitung und Erregbarkeit sind herabgesetzt. D ie anelektrotonische, hemmende 
Wrkg. erreicht das etwas von den polarisierenden Elektroden entfernte Stück 
narkotisierten Nervs in einer Zeitspanne, die länger ist, als die Geschwindigkeit 
der Heizleitung im Nerven. Ebenso verhält sich auch die Dauer des Eintritts 
katelektrotouischer Wrkg. in entfernteren Stellen des Nervs. Bei plötzlicher Öffnung 
des polarisierenden Stromes tritt als anelektrotonische Nachwrkg. eine starke Er
höhung der Keizleitungsfaliigkeit auf, während die katelcktrotonische Nachwrkg. 
in einer Herabsetzung der Leitungsgeschwindigkeit sich äußert.

D ie elektrotonischen Wrkgg. pflanzen sich durch eine bis zum Absterbeu 
narkotisierte Nervstreeke auf die dahinter liegende normale fort. Diese Fort
pflanzung der Wrkg. erfolgt aber nicht, wenn man den Nerv durchschneidet und 
die Schnittenden aneinander legt. (Amer. Journ. Physiol. 48. 1—12. 1/2. 1919. 
[26/8. 1918] Houston [Texas] Rice Inst.) R i e s s e r .

H. T eu dt, Hie Entstehung der Gerüche. (Vgl. Dtsch. Essigind. 23. 1. 8. 10;
C. 1919. I. 395.) Es ist Vf. gelungen, unter Anlehnung au die Atommodelle von 
R u t h e r f o r d  und B o h r ,  seine Theorie zu vertiefen und die Ursache abzuleiten, 
durch welche die Valenzelcktroncn im Innern der Moleküle in Geruchsschwin
gungen versetzt werden. Einzelheiten müssen im Original (vgl. auch Prometheus 
30. 201. 209; C. 1919. III. 139) eingesehen werden. (Dtsch. Essigind. 23. 160 bis 
162. 13/6.) R a m m s t e d t .

W alter L. M endenhall, Hie Wirkung der Ermüdung au f das Here und den 
Herz-Skelettmuskclquotienten. In einer früheren Mitteilung wurde zur Messung 
der Einw. physiologischer oder pharmakologischer Faktoren auf Herz- oder Skelett-
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muskel der Herz-Skclcttmuskelquotient oingefülirt als das Verhältnis zwischen 
den Reizgrößen, die für die Kontraktionserregung des Herzens und der Skelett- 
muskeln erforderlich sind. In Ermüdungsverss. am Herzen und Gastroencmius von 
Fröschen wurde dieser W ert festgestellt. Dabei ergab sich, daß allgemeine Er
müdung auch das Herz beeinflußt. Wird die Ermüdung bis zum höchsten Grad 
von Erschöpfung getrieben, so sinkt zunächst die elektrische Erregbarkeit des 
Herzens, worauf bald eine Erhöhung der Erregbarkeit eintritt, die längere Zeit au- 
hält. Mäßige Ermüdung, wie sie durch freiwillige Anstrengung entsteht, macht 
dagegen von vornherein eine Steigerung der Herzerregbarkeit. (Amer. Jouru. 
Physiol. 48. 1 3 -2 1 . 1/2. 1919. [31/10. ,1918]. Dartmouth Med. School, Lab. of 
Pharmacol.) R ie s s e b .

C harles Sheard und C layton Mo P e e k , Über Aktionsströme des Auges lei 
Erregung durch Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge. Es wird eine neue Yer- 
suchsanorduung beschrieben, um durch Ableitung von der Cornea und dem Stumpf 
des durchtrennten Nervus opticus am isolierten frisch entnommenen Hundeauge 
die Aktionsströme zu messen. D ie Verss. erstrecken sich auf die Scliwaukungei 
der Potentialdifferenz unter der Eiuw. von Strahlen verschiedener Wellenlänge, 
insbesondere von solchen, die komplementären Farbwerten entsprechen. Man ge
winnt den Eindruck, daß bei der Entstehung der elektrischen Potentialdifferenz in 
der Retina zwei einander entgegengesetzte Prozesse maßgebend sind, und daß, im 
allgemeinen, die Strahlen kürzerer W ellenlänge negative, die yon größerer Wellen
länge positive Potentiale erzeugen. D ie aufeinanderfolgende Wrkg. komplemen
tärer Strahlen kommt in starkem Anstieg oder Abfall der Kurven zum Ausdruck, 
je nachdem die Eiuw. der längeren W ellenlänge der der kürzeren folgt, oder um
gekehrt. — Die Ursachen der Kurveuformen und die Beziehungen der gefundenen 
Ergebnisse zur llERiNGscheu Theorie der Farbempfindungen werden diskutiert. 
(Amer. Journ. Physiol. 48. 45—6G. 1/2. 1919. [6/12. 1918.] Columbus, Ohio State 
Univ.) R ie s s e b .

Joh . E e ig l, Über das Vorkommen von Phosphaten im menschlichen Blutserum
VIII. Weiteres über die Systematik der P-Verteilung, m it besonderer Berücksichtigung 
der bisher als P  in  proteinartiger Bindung geführten Fraktion. (VII. vgl. Biochem. 
Ztschr. 9 2 .  1; C. 1 9 1 9 .  H. 396.) Noch den bisherigen Abhandlungen kann mau 
die Ergebnisse der beiden Hauptmethoden folgendermaßen zusammenfassen: Die 
indifferente quantitative Extraktion nimmt den „lipoidischen“ P  in Lsg. auf uud 
hinterläßt, jedenfalls der Hauptsache nach, anorganischen P  und „proteinoidou“ 1’- 
D ie Fällung mit wss. saurer Lsg. führt in den Nd. „lipoidischen“ P, löst „säure
löslichen“ P  (organischen und restlichen, komplexen) und hinterläßt, wie ange
nommen wird, in der Fällung „proteiuoiden“ P. Um die Frage zu klären, wird 
jetzt ein kombiniertes Verf. verwendet, das den „proteinoiden“ P  zum Ziele hat. 
Es wird mit Fällung nach G r e e n w a l d  begonnen, die Fällung wird noch einmal 
in kürzerer Form nach gleichem Prinzip extrahiert, dann der alkoh. Behandlung 
nach B l o o b  unter erschöpfender Extraktion unterworfen und schließlich auf P 
analysiert. Ob der so ermittelte „proteinoide“ P nicht doch noch bei normalen 
Seren Reste nicht extrahierter Anteile darstellt, scheint zweifelhaft. Lediglich durch 
Verlängerung oder technische Vervollkommung der Extraktion mit A. -(- Ä. konnte 
der W ert nur wenig, wenn überhaupt, verringert werden. B ei Einw. von 0,5°/niS- 
HCl in Brutschrankternp. trat dagegen schon in 12 Stdn. merkliche Verminderung 
ein, mehr noch durch stärkere Säure.

Bei pathologischen Seren kann der „proteinoide“ P  viel höhere Grade er
reichen und in methodischen, speziell hydrolytischen Verff. anscheinend iudividua i-
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aiert werden. Au relativer Erhöhung und besonderem Verhalten sind namentlich 
urikiimisclie Sera beteiligt. — In den Erythroeyten zeigt das Bild der P-Verteilung 
ganz andere Gestalt als in Serum und Plasma. (Biochem. Ztschr. 9 4 . 293—303. 
20/5. [20/2.] Hamburg-Barmbeck, Allg. Krankenhaus, Chem. Lab.) SPIEG E L.

%
Joh. Feigl, Über das Vorkommen von Phosphaten im menschlichen Blute.

IX. 7a-,r Frage der Methodik, der Verteilung des Phosphors und der Beziehungen 
beider mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in normalen Erythroeyten. 
(VIII. vgl. Biochem. Ztschr. 9 4 . 293; vorst. lief.) Eingehende Erörterung der bis
her fiir die Trennung und Best. der verschiedenen P-Fraktionen im Blute maß
gebenden methodischen Unterss. Bei den Blutkörperchen ergeben sich neue 
Schwierigkeiten in der Anwendung der Kälteextraktion (Säureverf.). In 18 Verss. 
an Aufschwemmungen normaler Erythroeyten von männlichen Individuen wurde 
gefunden P (als H8P 0 4) gesamt 150—330 mg, anorganischer 10—30 mg, lipoidischer 
40—70 mg, säurelöslicher 120—265 mg, und undifterenzierter Rest 110—240 mg. 
Aus diesem ca. 66°/0 betragenden Kest lassen sich nun durch Einw. von Säure bei 
erhöhter Temp., bei Brutsehranktemp. beginnend, kontinuierlich, ohne scharfe 
Grenzen, weitere Anteile von säurelöslichem f* abspalten. Eine feste Methodik 
zur Auflösung des Rest-P läßt sich daher bisher nicht angeben. (Biochem. Ztschr. 
9 4 . 304—12. 20/5. [22/2.] Hamburg-Barmbeck, Allgem. Krankenhaus, Chem. Lab.)

S p i e g e l .
Wilhelm Stepp, Zur Frage des Blutzuckers beim menschlichen Diabetes. Bestst. 

des Restkohlenstoffes im Blute (vgl. Biochem. Ztschr. 8 7 . 135; C. 1 9 1 8 . H. 146) 
von Diabetikern sollten, wenn die durch Reduktionsmethoden gefundenen Steigerungen 
des „Blutzuckers“ wirklich nur auf solchen zu beziehen wären, entsprechende 
Steigerungen aufweisen. Bei Unterss. an einer größeren Zahl von Diabetikern er
gab sich in einer Reihe von Fällen allerdings strenges Parallelgehen, Zunahme deB 
C um ca. 40 mg für Zunahme des Blutzuckers um 0 ,l°/0; bei einer zweiten Gruppe 
war der C-Gehalt wesentlich höher, als man auf Grund des Zuckergehaltes an
nehmen konnte, ein Befund, der sich verhältnismäßig leicht durch Ggw. von 
Acetonkörpern erklären ließ; bei einer dritten Gruppe blieb aber der Rest-C be
deutend hinter den errechueten Werten zurück, hier mußten also neben Zucker 
nicht unbeträchtliche Mengen anderer reduzierender Substanzen von niedrigerem 
C-Gehalte oder stärkerem Reduktionsvermögen als Traubenzucker vorhanden sein. 
Im Verfolg dieser Unterss. zeigten sich auch Unterschiede zwischen der polari
metrischen und der Reduktionsbest., meist um so größer, je höher der Zucker
gehalt gefunden war. (Zentralblatt f. inn. Med. 4 0 .  377—82. 14/6. Gießen, Medizin. 
Univ.-Klinik.) S p i e g e l .

Ivar Bang, Die diabetische Lipämie. Es wurden an einer größeren Zahl von 
Diabetikern längere Zeit hindurch systematische Analysen des Blutfettes, ferner 
tägliche Bestst. von Blutzucker, Harnzucker u. Aceton, sowie der mit der Nahrung 
eingeführten Mengen von Fett, Kohlenhydraten u. Eiweiß ausgeführt. D ie Unterss, 
an einer Gruppe in 4 Fällen, wobei sämtliche Lipoidstoffe während einer kurzen 
Zeit bestimmt wurden, zeigten große Anomalien der Fettfraktion u. der Phosphatid- 
fraktion, wovon die erste Anomalie alimentären Ursprungs ist, die zweite mit den 
Nahrungslipoiden nicht in Verb. steht. In der Gruppe II, 19 Fälle umfassend, wo 
allerdings meist nur die PAe.-Fraktion ermittelt wurde, hat sich der nach der 
ersten vermutete Zusammenhang zwischen Kohlenhydrattoleranz und Lipämie nicht 
als konstante Erscheinung nachweisen lassen. Der teilweise alimentäre ^Ursprung 
hat sich, abgesehen von einem Falle von Koma, durchweg herausgestellt, da stets 
im nüchternen Zustaude morgens und während der Hungertage die niedrigsten

I. 3. 18
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Werte gefunden wurden. D ie Steigerungen sind aber meist viel größer als in der 
Norm. Es fehlt also dem diabetischen Organismus die Fähigkeit mehr oder weniger, 
das resorbierte Nahrungsfett schnell uud vollständig zu deponieren, eine Fähigkeit, 
die nach früheren Unterss. des Vfs. vor allem der Leber zukommt. Diese Leber
insuffizienz kann nicht mit der Acidose oder Hyperglykämie in Verb. gebracht 
werden, tritt aber vorzugsweise bei den schweren Diabetesformen stärker hervor, 
während sie bei den leichten und nach eingetretener Besserung auch bei den 
schweren Fällen meist zurückgeht; doch bleibt sie zuweilen in unveränderter Höhe 
bestehen, und kann auch bei leichten Formen recht bedeutende Hyperlipämie Vor

kommen. Deren eigentliche Bedeutung ist daher auf Grund der bisherigen Unterss. 
noch nicht festzustellen, u. der (inzwischen verstorbene) Vf. weist auf die nächsten 
Aufgaben der Forschung hin. (Biochem. Ztschr. 9 4 . 359 — 91. 20/5. [8/3.] Lund, 
Medizin.-chem. Inst. d. Univ.) S p ie g e l .

W. Schemensky, Die Grippeepidemie, klinische Beobachtungen und therapeutisch 
Erfahrungen. Das qualitative Blutbild zeigte in allen unkomplizierten Fällen eint 
Verminderung der neutrophilen mit Vermehrung der Lymphocytcn und Übergangs
zeiten (letztere bis zu 13°/0); dabei nahmen die Eosinophilen ab oder schwanden, 
um mit einBetzender Rekonvalescenz wieder zu erscheinen, bezw. als postinfektiöse 
Eosinophilie, jedoch stets nur in geringem Maße, wieder zuzunehmen. Die Neutro
philen und Lymphoeyten nahmen nach Abfall des Fiebers bald wieder normale 
Verhältnisse an, in anderen Fällen blieb die Lymphocytose während der Beob
achtungsdauer bestehen. Bei Lungeukomplikationen war stets Neutrophilie mit 
Lympliopenie, geringe Vermehrung der Übergangszellen und Aneosinophilie vor
handen; postinfektiöse Eosinophilie war gering und setzte sehr spät ein. Die 
Erythrocyten zeigten im Beginn der Erkrankung häufig eine Verminderung bis zu 
3l/j Millionen. Therapeutisch wurde mit Salvarsan ein gewisser Erfolg erzielt, be
sonders bei schweren Lungenkomplikationen. (Ber. klin. Wchschr. 5 6 . 557—61.16/6.)

B o r in s k i .

Ch. Achard, A. Ribot und A. Leblanc, Der lipämische Koeffizient des Hydrops. 
Der lipämische Koeffizient, d. h. das Verhältnis von Cholesterin zu Gesamtfett
säuren, im Serum ist bei allen Fällen von nephritischem Hydrops wesentlich über 
den normalen Wert erhöht. Mit dem Verschwinden des Hydrops kehrt auch der 
Wert des lipämischen Koeffizienten auf seine normale Höhe zurück. Weder die Aus
scheidung der Chloride, noch die der Harnsäure, ebensowenig der Albumingehalt 
des Serums, zeigen eine ähnliche charakteristische Beziehung zum Hydrops. (C. r. 
soc. de biologie 8 2 . 339—44. [5/4.*].) R ie s s e b .

M. Nicolle, C. Jouan und E. Debains, Untersuchungen über die Antigene der 
Meningokokken und der Gonokokken. Nach dem Ausfall der Agglutinationsveras, 
mit verschiedenen Stämmen beider Arten u. den entsprechenden Agglutininen ent
halten sowohl Meningokokken als Gonokokken das Gonokokkenantigen (Gl); 
Meningokokkenstamm enthielt dieses sogar so reichlich, daß er ein Agglutinin vom 
G 1-Typus erzeugte. In einem anderen fand sich ein neues Antigen, vorläufig 
Antigen x  genannt, das ihm mit gewissen Gonokokkenstämmen gemeinsam ist. Die 
Ergebnisse von Komplementbindungsversuchen stehen damit in Übereinstimmung, 
zeigten aber in einem Meningokokkenstamm u. gewissen Gonokokken ein weiteres 
neues Antigen y , das leichter ein Lysin als ein Agglutinin erzeugt.

D ie A gglutination, an unveränderten Emulsionen geprüft, läßt leicht die 
Meningokokken erkennen, die stets gegen das spezifische Antiserum (desselben 
Typus) empfindlich sind (vgl. Ann. Inst. Pasteur 3 2 . 150; C. 1 9 1 9 .1 .  310), während 
die Gonokokken gegen ihr eigenes AntiBerum stets unempfindlich sind. Das Verf.
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von P o r g e s ,  das die Meningokokken in der Regel gegen ihre spezifischen Agglu- 
tinine unempfindlich macht, verleiht im Gegenteil den Gonokokken volle Empfind
lichkeit gegen daB homologe Agglutinin (vgl. C. r. soc. de biologie 81 . 839; C. 1919 .
I. 309) und macht auch die Meningokokken für dieses Agglutinin empfindlich. Es 
scheint also, daß die in den Gonokokken enthaltenen Antigene in einem ,physika
lischen Zustande“ sind, der zu einer Demaskierung nötigt, che die Agglutination 
Btattfinden kann. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß auch Gonokokken von 
anderem Typus Vorkommen, in denen vielleicht die Antigene i  oder y  vorherrschen. 
(Ann. Inst. Pasteur 33. 261—68. April.) S p i e g e l .

L. N ègre  und A. B oquet, Serotherapeutische Versuche bei einer chronischen 
Mycose (der epizootischen Lymphangitis der Einhufer). Durch subcutane Einimpfung 
wachsender Mengen (von 0,05—4 g) von anfangs sterilisierten, später lebenden 
Kryptokokkenkulturen wurden dem Serum eines Pferdes nach viermonatlicher Be
handlung neue Eigenschaften verliehen. Injektionen dieses Serums wirkten ähnlich 
denen der Kryptokokkenkulturen selbst (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 1 6 8 . 
421; C. 1 9 1 9 . I. 889). D ie Injektion massiver Dosen ruft im Organismus des 
kranken Tieres eine vorübergehende Leukocytehreaktion hervor, die sich in Ein
schmelzung der Knoten und reichlicher Eiterung äußert, begünstigt zugleich aber 
die Vermehrung der Kryptokokken und verschlimmert so die Infektion. Dagegen  
beeinflussen intravenöse Injektionen kleiner, allmählich wachsender Mengen des
selben Serums in passenden Zwischenräumen nicht nur die Phagocytose, sondern 
regen auch die Verdauung der von den Zellen cingeschlosscnen Mikroben an, so 
daß in den Herden ein für ihre Vermehrung immer ungünstigerer Zustand sich 
ausbildet. — Ähnliche Erscheinungen sind bereits von L a v e r d e  u .  C a r r a b q u i l l a ,  
sowie von M e t b c h n i k o f f  und B e s r e d k a  bei Lepra beschrieben worden u. treten 
auch in verschiedenen Graden und Arten im Laufe der Serotherapie gegen Tuber
kulose auf. Es erscheint daher nicht ausgeschlossen, auch bei dieser Krankheit 
durch eine Technik, die sich genau an die Beobachtung der Erscheinungen au 
dem der Behandlung unterzogenen Kranken hält, Erfolge zu erzielen. (Ann. Inst. 
Pasteur 33. 269—74. April. Inst. P a s t e u r  d’Algérie; Centre militaire de recherches 
[Ecole d’Alfort].) S p i e g e l .

A nders, Beitrag zur Frage der Spezifität der Weil-Felixschen Beaktion. Be- 
Schreibung eines flecktyphusverdächtigen Falles, der schließlich als Typhoid au- 
gesprochen werden mußte. D ie bakteriologische Unters, von Blut, Stuhl und Urin 
auf Typhus- und Paratyphusbacillen war dauernd negativ. Dagegen ergab die 
Unters, des am Aufnahmetage entnommenen Blutes einen positiven W i d a l  bei 
1:1000, einen positiven W e i l - F e l i x  von 1:200 . Bei mehreren Unteres, blieb die 
WiDALsche Probe dauernd negativ, während noch am 52. Krankheitstage die 
WEiL-FELixsche Rk. bei 1 :200  positiv war. Aus den mitgeteilten Beobachtungen 
ging hervor, daß im Verlaufe eines Typhoids das Serum des Patienten spezifische 
Agglutinine gegen Proteus X ,8 bilden kann, und daß diese agglutinierende Kraft 
über 2 Monate anhält; ferner daß in diesem Falle die positive WEiL-FELixsche Rk. 
bei gleichzeitigem positiven W i d a l  als Mitagglutination aufzufassen ist; endlich 
daß es sich trotz positiver WEiL-FELixscber Rk. mit Titerzahlen, die sonst als be
weisend für Fleckfieber gelten, doch nicht um Fleckfieber handelte. Hierfür sprach 
das Fehlen der für Fleckfieber charakteristischen Veränderungen der Haut- 
capillaren. D ie WEiL-FELixsche Rk. ist für sich allein als Symptom nicht 
absolut beweisend für Fleckfieber, sondern nur in Verb. mit dem übrigen Sym- 
ptomenkomplez. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt,-Krankh. 88. 185 —94. 15/5. Rostock.)

B o r i n s k i .
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Werner Wolff, Über die Ambardschc Harnstoffkonstante. D ie AMBAunsehe 
Zahl, durch die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen Harnstoff-, bezw. NaCl-Aus- 
scheidung im Harn und dem gleichzeitigen Gehalte des Serums an dem betreffeu- 
den Bestandteil ausgedrückt werden sollen, ist nach Verss. des Vfs. nicht untei 
allen Umständen, ja nicht einmal beim gleichen Menschen konstant, auch nicht, 
wenn man die Formel durch Beziehung des Körpergewichtes auf das Durchschnitts
gewicht von 70 kg ändert. Im Mittel wurde die Konstante, auf Harnstoff-N. be
rechnet, zu 0,09—0,1 gefunden gegen 0,06—0,08, auf Harnstoff berechnet, bei 
A m b a r d  und W e i l l .  Bei nierengesunden Menschen wurden Differenzen beobachtet, 
die die Grenzen der analytischen Fehler überschreiten. Bei Darreichung von IV. 
stieg die Konstante regelmäßig an, bei Darreichung von Harnstoff traten unregel
mäßige Schwankungen ein. (Biochem. Ztschr. 94. 261—67. 20/5. [8/2.] Hamburg, 
Krankenhaus St. Georg, Chem.-physiol. Abt.) S p ie g e l .

Erich Seligmann, Zur Biologie der Kuhmilch. Vf. suchte die Zusammenhänge 
zwischen der Alkohol- und Koehprobe festzustellen und kommt auf Grund seiner 
Verss. zu der Annahme, daß die in alternder Milch zu beobachtende Geriunimgs- 
neigung durch die Wrkg. von bakteriellem Lab bedingt ist. Es entsteht „ange
labtes“ Casein (Vorstufen des Paracaseins), das durch lösliche Kalksalze unter be
stimmten Bedingungen fällbar wird. Solche Bedingungen stellen das Erhitzen 
(Kochprobe) wie der Zusatz 68°/0ig. Alkohols (Alkoholprobe) dar. (Ztschr. f. Hyg. 
u. Infekt.-Krankh. 88. 333—45. 15/5. Berlin, Medizinalamt.) B o r in s k i .

Lucien Cornil, Die Cerebrospinalflüssigkeit le i den subjektiven Beschwerde« 
Schädelverleteter. In einer Reihe von Fällen trepanierter Schädelverwunduugen, 
die 6 Monate bis 1 Jahr nach’ der Verwundung die typischen, subjektiven Be
schwerden aufwiesen (Schwindel, Sausen, Schlaflosigkeit usw.), wurden Druck, Eiweiß- 
und Zuckergehalt, Lymphocytose und Viscosität in der Cerebrospinalflüssigkeit ge
messen. Im allgemeinen findet man normale Werte, mit Ausnahme einer mitunter 
erkennbaren mäßigen Erhöhung des Zuckergehaltes u. der Viscosität. (C. r. soe. 
de biologie 82 . 367—68. [24/4.*] Centre neurol. de la 76 region.) R ie s s e r .

Ardrey W. Downs und Nathan B. Eddy, Der Einfluß innerer Sekretionen 
au f die Gallenbildung. An Hunden mit Gallenfistel wurde die Menge der in be
stimmter Zeit gebildeten Galle nach intravenöser Injektion von je 10 mg der Sub
stanz verschiedener Drüsen mit innerer Sekretion verglichen mit der vor der In
jektion bestehenden normalen Sekretionsgröße. Verstärkt war die Gallenbildung 
nach Sckretin; vermindert war sie hach Mamma-, Hoden-, Ovarium-, Thymus
substanz. Milz und Schilddrüse Bind ohne Wrkg. (Amer. Journ. Physiol. 48. 192 
bis 198. 1/3. [14/1.] Montreal [Canada], Mc G i l l  Univ., Physiol. Lab.) R ie s s e r .

G. N. Stewart und J. M.. Rogoff, Die Ausschwemmung von Adrenalin im 
Shock. D ie biologische Prüfung des Blutes von Hunden, bei denen auf verschie
dene W eise Shock hervorgerufen wurde, ergab in keinem F all eine Verm ehrung  
des zirkulierenden Adrenalins. Strychniukrämpfe dagegen führten zu einer aus
gesprochenen Erhöhung des Adrenalingehalts. (Amer. Journ. Physiol. 48. 22—44. 
1/2. 1919. [21/11. 1918.] Western Reserve Univ., H. K . C u s h j n g .  L a b . o f  Experim. 
Med.) R ie s s e r .

Schluß der Redaktion: den 28. Juli 1919.


