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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
W. A. T., Sir William Crookcs. Nachruf (17/6. 1832 bis 4/4. 1919). (Journ.

Chem. Soc. London 117. 444—54. April.) J. Meyer.
B. Dy er, Thomas Fairley. Nachruf (1843 bis 21/2. 1919). (Journ. Chem. Soe. 

London 117. 454—56. April.) J. Me y e r .
Alfrecl Czapski, Heinrich Frescnius f .  Nachruf. (Ztschr. f. angew. Ch. 33.

81. 9/4. Wiesbaden.) J ung .
J . A. H a rk e r, Harold Cecil Greenwood. Nachruf (3/5. 1887 bis 4/11. 1919). 

(Journ. Chem. Soc. London 117. 462—64. April.) J. M eyer.
G. Issoglio , Zur Erinnerung an Icilio Guaresćhi. (Giorn. Farm. Chim. 69. 

57—81. Marz. — C. 1919. III. 405.) G u g g e n iie im .
Charles M arignac, Lavoisicr und sein Lebenswerk. Schilderung des Zustandes 

der Chemie, insbesondere der Lehre von der Verbrennung vor dem Auftreten von 
L a y o isie r  und kurze Ubersicht iiber seinen Lebensgang, sowie seiner wissen- 
schaftlichen Arbeiten. (Arch. Sc. phys. et nat. Genóye [5] 2. 81—9S. Marz-April.) B y k .

Hermann. GroBm ann, Karl Alexandcr von Martius. Nekrolog. (Verh. d. 
Vereins z. Ford. d. GewerbefleiBes 1920. 105—9. April.) PFLttCKE.

A. de Bominicis, liter das Leben und die Werke von Celso Ulpiani. Schilde
rung des Lebenswerke3 des italienischen Forschers. (Annali Chim. Appl. 1. 69 
bis 76. Februar 1920. [Dezember 1919.] Portici, Lab. f. landwirtschaftl. Chem. d. 
landwirtschaftl. Hochschulc.) G r im m e .

B. Bassow, Max Siegfried f . Nachruf. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 85.13/4.) J u n g . 
H erb ert P. W h itlo ck , E in  Modeli zur Demonsłration der Krysłallstruktur.

Auf Glasstaben sind je zwei gefiirbte Holzkugeln angebracht, welche die Atome 
darstellen sollen. Diese Glasstiibe werden in die Locher eines Brettes gesteckt, 
so da£ die Holzkugeln, bezw. Atome die Struktur eines Krystalles nach den neueren 
Anschauungen darstellen. (Amer. Journ. Science, Srr.LiMAN [4] 49. 259—64. April. 
New York, Museum of Natural History.) J. Me y e k .

C. T. W h itm e ll, Oberflachenspannung. Durch die Obejfliiehenspannung hiilt
sich ein Goldstiick auf einer Queeksilberoberflache, wenn Amalgamation yermieden 
wird. Es wird die Frage geauBert, welclies die groBte Goldkugel ist, die noch auf 
Quecksilber sehwimmeu kann. (Naturę 104. 278. 1919.) Sch ulz .*

L. M ichaelis und P. Bona, Die Adsorhiirbarkeit der ober/ldchendktiven Stoffe 
durch verschUdene Adsorbenzien, sowie ein Versuch zur Systematik der Adsorpliom- 
erscheinungen. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 25. 225; C. 1920. I. 237). Anscheinend setzt 
sich der Uinfang der Adsorption der hoheren Alkohole auf Kohle additiv zusammen 
aus dem speziiischen Adsorptionsvermogen des Adsorbens und der spezifischen 
Adsorbierbarkeit des Adsorbendum. (Biochem. Ztschr. 102. 268—83. 28/2. 1920. 
[20/11. 1919 ] Berlin, Krankenh. am Urban.) LlESEGANG.

G. "WeiBenberger, U ber die neue Jinhoićklung der KoUoidchemie. Vortrag. 
(Osterr. Chem.-Ztg. [2] 23. 37—40. 15/3. [28/1.*].) J u n g .

l in o  Vanz8tti, Die Chemie tom Słandpunkte der Kolloide. Erklarung chemischer 
Vorgange auf Grund neuester Kolloidforschungen. (Giorn. di Chim. ind. et appl.
1. 101-6. Oktober [Juli] 1919. Padua, Univ.) Gr im m e .
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L. M ichaelis, Theoretische Untcrsuchungen iibcr den Dissoziationszmtand der 
Aiupholyte. I. Teil- Die Wirkung cintcertigtr lonen bei ''ernachlassigung aller 
iujlloidalcn Erscheinungcn. Der Dissoziationszustand einer Saure, einer Base oder 
eine3 Ampholyten wird dureh die Anwesenheit von Ionen beeintluBt, wenn Affi- 
nitat zu ihnen besteht, infolge der Salzbildung. AuBer dem Dissoziationsgrad und 
dem Dissoziationsrest muB man noch den ,,Sdlzgradu in Rechnung zielien. Die 
letztere Funktion hat eine neue charakteristische Form; die beiden ersten werden 
durch Salzgegenwart yersehoben und mehr oder weniger deformiert. Der iso- 
elektrische Punkt eines Ampholyten braucht bei Ggw. von Sałzen nicht mehr iden- 
tisch za sein mit dem Masimum des Dissoziationsrestes; er muB yielmehr ais die- 
jenige H ‘-Konz. definiert werden, bei welcher der „ Ladungsgrad“ =  0 is t  Diese 
Funktion wird definiert ais die Summę der im elektrischen Strom nach der Kathode 
wandemden Ionenmenge, im Verhaltnis zu der unter gleichen Bedingungen zur 
Kathode wandemden Ionenmenge fur den Fali. daB dar Ampholyt nur in Form 
von Kationen zngegen ist; zur Anodę wandemde Ionenmengen werden dabei negatiy 
gerechnet. Alle Betrachtungen gelten zunachst nur fur echte Lsgg. (Biochem. Ztschr, 
103.225—42. 15/4. [8/1.].) Aro n .

A rthur H. Compton, Die Grófle und Gestalt des Elektrons. Vf. weist auf dit; 
Widerspriiehe hin, die sich zwischen Theorie und Yers. zeigen, wenn fur die Be- 
rechnung der Zerstrenung kurzwelliger Strahlung das Elektron ais nahczu punkt- 
formig angenommen wird. Um den Beobachtungen gerecht zu werden, muB das 
Elektron einen Durchmesser yoh der GroBenorduung der kurzwelligen ^-Strahlen 
haben. Eine endgultige Entscheidung daruber, welches der drei vom Vf. be- 
handelten Modelle ais richtig zu betraehten ist, kann wegen des spiirlichen eiperi- 
mentellen Materials nieht getroflFen werden. Bereehnet wird die Zerstrenung fur 
ein starres, kugelformiges Elektron, eine deformierbare, kugelfonnige Elektrizitiits- 
8chieht und fur einen dunnen, biegsamen Bing, von denen der letzte die groBte 
Wahrscheinlichkeit fur sich hat. Soweit eine Schiitzung moglich ist, ist der Radius 
des Elektrons fur alle Elemente der gleiche u. hat eine GroBe von etwa 2*10—10 cm.

Fur jedes Elektronenmodell vom Radius a wird der Betrag der in einer be- 
stimmten Richtung 0  far eine Wellenlange k  zerstreuten Energie bereehnet u. in 
Bruchteilen der einfallenden Energie ausgedruckt. Ans der Kurvend»rstellung der 
Zerstreuungskoeffizienten ais Funktion des Verhaltnisses A/o ist ersichtlich, daB 
fur Werte von ż./a 6 die drei Annahmen nahczu gleiche Werte des Zerstreuungs
koeffizienten liefern, die gróBer ais 0,5 sind, daB also kleinere Werte /./o in Frage 
komraen mussen. Fur die bei den Ycrss. von R u th er fo r d  und A kdra.d e  eiuer- 
seits, bei I sh in o  andererseits benutzte Wellenlange ?. =  0,08-10—s ist aber der 
Zcrstreuungskoeffizient 0,2, was auf den oben angegebenen Wert des Radius 
von 2-10- 10 cm sehlieBen liiBt, wiihrcnd bei einem Radius von 10“ 13 cm der Zer- 
streuungskoeffizieut den Wert 1,0 annehmen iniiBtc. (Physieal Review [2] 14. 20 
bis 43. 1919.) Schulz.*

2 .  K róncke, E in  rećhnerisćhes Verfahrcn zur Ermittlung des Spchtrums der 
Róntgenstrahlen. Das Terf. kat den Vorteil, auf direktem Wege ein gutes Bild 
der IntensitatsTerhaltnisse innerhalb des Spektrums ztt geben, dagegen den Nach- 
teil, daB kein scharfer Unterschied zwischen dem kontinuierlieken Teil des Spek
trums und den einzelnen Linien hervortritt, und unter Umstanden auch schwache 
Linien der Entdeckung durch die Rechnung entgehen konuen. (Physikal. Ztschr. 
21. 220-22. 15/4. 1920. [15/12. 1919.] Gottingen.) Byk.

R udo lf Mewe3, Die kinetische Gastheorie im Lichte der SeJaticiłałsłheorie. 
Die von L o r en t z , G eh rek, E in s t e in  und Min k o  w sk i ausgebaute Raumzeitlich- 
keitslelire (Relativitiitstheorie) hat sich bis jetzt noch nicht an die Deutung der 
kinetischen Gastheorie oder ihrer Gesetze gewagt. Durch friihere Arbeiten (Ztschr.
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f. SanersŁ- u. Stickst. Ind. 12. 6. 10; C. 1920. I. 353. 69-4) u- neue Rereclmun^reD 
des Yfs. eroffnet sich die Moglichkeit, eine dynami sche Theorie der Gase u. Dampfe 
auf Grund des allgemeinen Massenanziehungsgesetzes za entwickeln. (Ztschr. f. 
Sauerst.- u. SiicksŁ-Ind- 12. 33—34. MaL Berlin.) Splittgekbke.

B. Anorganische Chemie.
M ax Jaco b . Bcstimmung der W arm ddtfaJ iig ła t des JFa-ssers im Bereich von 

O5 bis 80 ®. Das zu untersuchende W. wurde in danner Schicht zwischen zwei 
durch drei kleine Glasplattchen getrennte Cu-Platten gebr&cht u. am Eande durcb 
?eine eigene Capillaritat am AusflieBen Terbindert. In einem elektrischen Heiz 
kSrper wird im Dauerzustand stundlieb eine beatimmte Warmemenge erzeugt. Die 
Warmekonrektion wird bei dieser Anordnung vermieden. Uber die Yersucbs- 
anordnung ist ein YaknummantelgefaB mit yersilberten Glaswanden gesriilpt, um 
die nach anBen stromende Warmemenge, die die Flussigkeitsscbicht nicht durch- 
?etzt. moglichst gering zn macben. Aucb wird dadurch der Waimeverlust durcb 
Strahlung und durcb Yerdampfang am Rande der Wasseriamelle wesentlich yer- 
ringert. Es wird auch eine derartige Abgrenzung und Definition der gesamten Ac- 
■ordnung ennógliebt, daB es gelingt, die einzelnen Anteile, aus denen sich der Wannę 
verlust zusimmensetzt, durch Recbnnng und besondere Yerss. mit der erwunsehten 
Genauigkeit zu ermitteln. Nacb den Messangen laBt sicb die Warmeleitfabigkeit 
des. W. durch die Formel darstellen: /. =■ 0,001325*(1 -J- 0,002984 t), wenn man 
in CGS-Einhciten mifit. Die Formel gilt zwiscben 0 und S0* mit einer Genauig- 
keit von etwa 1% und stellt die Zonahme der Warmeleitfabigkeit mit der Temp. 
auBer Zweifel. (Sitzungsber. Kgl. Preufi. Akad. Wiss. Berlin 1920. 406—13. 29/4. 
£22/4.] Ghariortenbnrg, Phy&ikal.-Techn. Beiehsanstalt.) BYK-

Antonio Bius, Cbcr dii Konstiiuiion dts Waiserstoffsuperoxyds. Yf. dUkutiert 
■die Grunde, die fur und gegen die einzelnen fur das HjO, aufgestellten Konstitu- 
tionsformeln sprechen. E j gelangt schli eBlicb zur Einfubrtmg von Partialralemen, 

g  die m  der nebenstebenden Formel fuhren. Diese Formel
Ó ~ ~ = i)  &oll insbesondcre das dem molekuł aren Ot uberlegene Oiy-

dadonsvermogen des HjO, und seiner Derivale erklaren. 
sowie die Tatsache, da£ diese Oiydańonsfahigkeit sicb ais 

eine Ubertragung von Hydroiylgruppen auBert. Dabei bringt die Formel gleich- 
zeitig zum Ausdruck, daB im HjO, der O. einige seiner pbysikalisehen Eigenschaften 
<3es molekularen Zustandes bewahrr.

E ip e r im e n te l le r  T eiL  Redukńon von Kaliuwpho*phat. A is Bednktions- 
mittel wurden K J in 2-n. Essigsaure yerwandt, Eisenbjdroiyd u- Kobalthjdroiyd; 
letztere beiden in alkal. Lsg. Es trat stets Orthopbosphorsaure ais Eeaktionsprod. 
auf, niemals jedocb Pjrophospborsaore. Beduktion von Benzoylperojryd. Mit Bzl. 
ais Losungsmitteł kann man Benzoylperoiyd durch roien oder gelben P  reduzieren. 
Ais Beduktionsprod. erbalt man Benzoesaure neben einem bei 299* schim, in A. 
und W. unL, in Bzl L weiBen Kórper. Benzoesaureanbydrid tritt in keinem Falle 
*u£ Elektrolyse rancbender Scbwefelsaure: Das Prod. der Elektrolyse an der 
Anodę wurde in der Weise titiiert, daB man eine bestimmte Menge Ferrosulfat 
binzufugie u. den UberschuB mit Permanganat titrierte. Die j  c dome triach en U tra- 
tionen ergaben einea zu bohen Gebalt an akłiyem Or  Die Stromdicbte wirk: 
gun?dg auf die Ausbente. B. Ton R.O. an der Anodę: Xach B e s e s f e ld  und 
E ecchold  (Ber. Dtsch. Cbem. Ges. 42. 2977; C- 1909. IL 1301) bildet sicb bei 
cer Elektroly^e >ebr konz. KOH-L-zg. an der Anodę bei niedriger Temp. H,Ot- 
^ erhielt bessere Ausbeaten, die aucb bwboberen Tempp. erhalten werden konnten, 
indem er von weniger konz. KOH-Lsgg. ausging, denen er KF hinzufugte. Die 
Maumslausbeate betrog 5,35' 5 deijenigen. wdcbe zu erwarten gewe^en ware, wenn

ti-
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die ganze anodische Oxydationswrkg. zur B. des Superoiyds yerwandt worden ware. 
Erhohung der Stromdichte iiber ein gewisses MaB setzt die Ausbeute herab. Verss. 
zu chemischer Oxydation: Das vierwertige Pb ist nicht iinstande, Schwefelsiiure 
oder Phosphorsaure zu oiydieren. Auch Oxydationsversą. mittels Nickelperoxyd 
u. KMn04 verliefen resultatlos. Kk. des Os mit rauchender H sSO<: Die rauchende 
HaS04 wurde auf groBer Oberfliiche in einem SlEMENSschcn Ozonisator dem Ozon 
ausgesetzt. Eine Oiydation der HjSO^ findet nur statt, wenu diese nicht ais An- 
hydrid zugegen ist. Die Maximalausbeute ergibt sich fiir eine rauchende Siiure 
mit 66,41°/0 freiem S03, die etwa der Zus. H^SO  ̂ -f- 2SO, entsprieht. Rk. zwischen 
den Persauren und H ,0 ,: Zur Unters. der Wrkg. von HjO, auf Percbromsiiure 
wurde nicbt direkt das Volumen des gebildeten O,, sondern mittels Permangauat 
die Menge an HsOa bestimmt, das in einem bestimmten Volumen Biehromatlsg. 
von bekaunter Konz. zerstort ist. Aus den Verss. des Vfs. folgt, daB Perchrom- 
siiure u. H^Oj miteinander reagieren. — Monopcrphosphorsiiure und HaO, reagieren 
in derselben Weise wie das Superosyd mit CABOscher Saure. Bei einem Gemisch 
von Pirvanadinsaure und HsOa begnugte sieb Vf. mit dem Nachweis, daB es seiu 
Oiydationsyermogen weit schneller verliert ais jede der Komponenten fur sieh. 
Die Rk. zwisehen Perbenzoesaure und HaOs gab keine klaren Resultate. (Helv. 
chim. Acta 3. 347—65. 21/2. [17/1.] Santander [Spanien], und Basel, Anorg.-chem. 
Lab. der Univ.) B yk .

M ax B am berger und Josef Nussbaum, Wasscrsto/fsuperoxyd ais Lósungs- 
mittel (vorluufige Mitteilung.) Konz. wss. HsOj, noch mehr das durch Ausfiieren 
erhiiltliclie, fast wasserfreie HsO, ycrmogen viele organische Stoffe reichlich zu 
Iosen, z. B. die hydrosylreichen Verbb. Die zur Lsg. erforderliche Konz. des H3Os 
wachst anseheinend mit dem Mol.-Gew. der zu losenden Verb. Starkę bildet Bchon 
mit ca. 60%ig- HsOj leicbt viscose Lsgg. Aucb Cellulose u. ihre Abbauprodd. sind 
1.; je weniger die Cellulose durch Yorbehandlung angegriffen ist, desto konz. muB 
das HaOj sein, damit man nicht bloB Quellung, sondern wirkliche Lsg. erhielt. 
Aus den Lsgg., die je nach Gehalt viscos bis teigig sind, kann durch Fallungs- 
inittcl, besonders W., die Cellulose in chemisch yeranderter Form wieder ausgefiillt 
werden. Beim Stehen zersetzen sie sich allmiihlich unter B. YOn Abbauprodd., die 
sieh vou den auf anderem Weg erhaltenen wesentlich unterscheiden; z. B. wird im 
Gegensatz zur Hydrolyse durch fŁ,S04 in keinem Stadium des Abbaues ein Prod. 
crhalten, das sieh mit Jod blau fiirbt. Alkalibehandlung erhoht die Loslichkeit 
von Cellulose u. dereń Abbauprodd., so daB im kouz. HsO, ein Reagens auf 
Mercerisation vorzuliegen scheint.

VerunreinigU D gen durch Katalysatoren (Fe, Mn, Pb) veranlassen lebhafte Zerss. 
der Lsgg., oftmals starkę Selbsterhitzung u. Entziindung. Reines HaOt ist durch 
Knalląuecksilbersprengkapsel nicht zur Eiplosion zu bringen, liefert aber mit ver- 
sehiedenen organischen Beimischungen wirksame SprengstofFe. — Von Proteinen 
sind Eieralbumin u. Seide 11. in konz. H,Oa. Wolle yeriindert sich auBerlich nicht, 
ist aber nach dem Auswaschen kautsehukartig elastiseh u. yerliert diese Eigen- 
*chaft nach dem Trockuen wieder. — Bei der Einw. des H,Oa auf die gelósten 
Verbb. werden yermutlich hauptsiichlich die ester- oder atherartigen Verbb. nach 
Art der Hydrolyse aufgespalten. Eine Lsg. yon Para formaldehyd in HsOs riecht 
intensiy nach Formaldehyd u. scheidet beim Eindunsten farblose, in W. sil. u. *iit 
Alkalien reichlich H entwickelnde Krystalle von nicht immer gleichen Eigen- 
sehaften aus. Bei FonnaldehyduberschuB entsteht Formaldehydperosyd. (Monats- 
hefte f. Chemie 40 411—16. 6/3. 1920. [11/12.* 1919.] Wien, Lab. f. anorg. Ch. d. 
Techn. Hochschule.) HóHX.

Francesco G iordani, Bildung und Zersetzung von NatriumhypocJilorit. Bei 
der Einw. yon Cl auf Natronlauge bildet sich zunachst NaOCl, letzteres erleidet
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dann eine Zers. unter B. von NaClO, und NaCl unter Freiwerden von O,, wobei 
Belichtung, Temp. und Konz. eine gewisse Kolie spielen. Die B. von Hypochlorit 
bedingt eine Ausdehnung des Volumens, worauf bei Best. der NaOH Riicksicht 
genommen werden muB. Der Gelmlt an freiem NaOH soli 1,5% nicht ubersteigcu. 
(Annali Chim. Appl. 1. 26—38. Februar. Neapel, Lab. f. Elektrochem. d. Poli- 
teehnikums.) G r im m e .

F ried rich  C. G. M uller, Die Bildwng von freiem Wasserstoff in der umge- 
kehrten Ammoniakflamme. Bei der Verbrennung von N H S mit O entsteht Btets freier 
H  in einer Menge, daB das VoIumyerhaltnis von N zu H iinmer nahezu gleicb 
3 : 2 gefunden wird. Die Theorie B aschigs (vgl. Ztschr. f. physik.-ehem. Unterr. 
31. 138; C. 1918. II. 1016), sowie die vom Vf. friiber aufgestellte Theorie der teil- 
weisen Dissoziation von NH, (vgl. Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 1913. 169; C. 
1913. II. 122) genugen zur Erklarung nicht, da das feste Yolumyerhiiltnis der 
beiden Gase auf einen stochiometrisch bestimmten Vorgang deutet. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 33. 24. 20/1. 1920. [10/11. 1919.] Brandenburg.) J u n g .

Max Trautz und T asan ji P. D alal, Das Zerfallsgleichgewicht des Nitrosyl- 
bromids und der Nachweis des Tribromids NOBr,. (Vgl. T rautz, Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 104. 169. 105. 07. 106. 149; C. 1919. I. 681. 683. III. 248; T r a u tz  
und D a l a l , Ztschr. ł. anorg. u. allg. Ch. 102. 149; C. 1918. I. 904.) I. Die bis- 
herigen Ausdriicke fur die RcaklionsgeschwindigJceil in Gasen enthalten eine Kon
stantę q0, die Aktivierungsuodrme\ sie wird meist erst aus den gemessenen Tem pe- 
raturkoeffizienten der Reaktionsgescliwindigkeit berechnet. Zum Aufsuchen von 
eventuellen Widerspriichen sind Reaktionen mit kleinem q0 geeignet. Solche 
Reaktionen zeichnen sich durch besondere Scbnelligkeit aus. Ferner liegt bei 
ihnen das M»ximum der Reaktionsgeschwindigkeit bei tieferen Temperaturen nnd 
kleineren Absolutgescbwindigkeiten. — II. und III. Realctionsgeschicindiglceit und 
Gleichgewichte der Beaktion 2 N 0  -j- Br* 2 NOBr. Die inneren Gleicbge wichte 
im Dampf zwischen NOBr und seinen Reaktionsprodd. wurden zwischen —15 und 
+330° manometrisch-yolumetrisch gemessen. Sie stellen sich sehr schnell ein. Die 
Bromdrucke lagen zwischen 13 u. 500 mm, die NO Drucke zwischen 28 u. 900 mm. 
Ala ZwischenstofFe konnen Nitrosyldibrntuid, NOBr,, und Nitrosyltribromid, NOBr,, 
auftreten. Bei kleinen Bromdrucken 50 mm) oder hohen Tempp. (^> 140°) scheidet 
das NOBrs-Gleichgewicht praktisch aus. Die Gleichgewiclitskonstanten standen mit 
der neuen Theorie von T rautz in genauem Einklang. — Die Geschwindigkeit der
B. von NOBr wurdc bei sehr kleinen Drucken und —15° gemessen. Sie yerlauft 
nach III. Ordnung und sclmeller ais die B. von NOC1; Geschwindigkeitskonstante 
bei —15° k =  1,1 • 10 l* (ccm/Mol.)5/sce.

IV. u. V. Das Sćhmelzdiagramm NOBr-Br,. Die Best. des Schmelzdiagratnms 
(Beschreibung u. Abbildung der Apparatur ygl. im Original) gab keinen Hinweis auf 
dieExistenz yon Nitrosyldibromid, NOBrs. Dagegen zeigen Nitrosyltribromid, NOBr, 
(F. — 10°; D.!04 2,637; beginnt bei 32° zu sieden; FI. schwarzbraun, Dampf braun) u. 
Nitrosylmonobromid, NOBr (F. —55,5°), deutliebe Maxima; Eutektikum [Br, -j-NOBr,] 
nach dem Diagramm des Originals) bei 29,5 Mol.-°/0 NO und 47,7°; Eutektikum 
[NOBr, 4* NOBr] bei 60 Mol.-% NO u. 66,2°. Wegen des 1 Atm. merklich uber- 
stcigenden Druckes gelang es niclit, das Sćhmelzdiagramm iiber NOBr lunaus nach 
NO fortzusetzen. Wahrscheinlich kat man in fl. bromreiclien Mischungen bei tiefen 
Tempp. yorwiegend N0Br3, in gasformigen bromreichen Mischungen bei mittleren 
Tempp. yorwiegend NOBr,, unter anderen Bedingungen NOBr oder seine Zerfalls- 
prodd. NO und Brs.

VI. und VII. Die Bildungswarme von NOBr u. NOBr, w urde calorimetriBch 
bei T  =  295 bestim m t: NOBr 900 bis 10500 Cal., NOBr, 22000 bis 27000 Cal. 
Aus dem Gasgleichgewicht l»Bt sich berechnen fur NOBr 10300 Cal. Die calori-
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metriach bestimmte Bildungswarme von N0Br3 stand nicht im Widersprucli mit den 
Bereclinungen des aimultanen Gleicligewichta

2NO +  Brs =  2NOBr und 2NO +  3Br, =  2NOBrs.
(Ztaclir. f. anorg. u. allg. Cli. 110. 1—47. 24/2. 1920. [21/1. 1919.] Heidelberg, 
PhyBik.-cliem. Abt. des Chem. Univ-Lab.) G e o sc h u ff .

I. M. Kolthoff, Die drittc und vierte Dissoziationskonstante der Pyrophosphor- 
saufe und die Untersuchung der Beinheit von Natriumpyropliosphat. H4P20 , ist 
stufenweise dissoziiert. Die Kontrolle der Verss. von A bbot u . B e a t  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 31. 729: C. 1909. II. 894) geschah colorimetriseli durch B est. des 
llydrolyaierungsgrades. Die dritte Dissoziationskonstante wurde gefunden mit
7,6 X  10~7, die vierte Dissoziationskonstante ais Mittelwert zu 3,6 X  10—*. Die 
Neutraliaationskurve von Na8H2P 20- zu Na4PaO- wurde konstruiert. Die Gehalts- 
best. vom Pyrophosphat geschieht am einfaclisten durch Titration mit Siiure und 
Dimethylgelb ais Indicator. Dic Ggw. von NaCl vermindert stark den Hydro- 
lysierungsgrad. (Pharm. Weekblad 57. 474—81. 1/5. [Jan.] Utrecht, Pharm. Lab. 
der Univ.) H arto g h .

F. de B acho, Bildung und Natur des grauschwarzen Antimontrisulfidn. Dio 
iprauachwarze Modifikatióh des sonst roten Sb,S3, einerlci ob kiinatlich dargestellt 
oder natiirlich gefunden, ob arnorph oder kryatallinisch, ist nach Ansieht des Yfs. 
nichts anderes ais Sb,S3, welchcs Spuren kolloidalen Sb enthiilt infolge ganz ge- 
ringer Zers. durch chemieche oder meclianische Einfluase. (Aniiali Chitn. appl. 
12. 143—52. 1919. Mailand, Lab. f. techn. Chem. d. teelm. Hochsch.) Gr im m e .

J . F rederick  Corrigan, Dic Hydridc der mctallischen JSlementc. Chemie und 
Technologie der Metallwasserstoffyerbb. (Chem. Newa 119. 259—60. 5/12. 273—75. 
12/12. 1919.) J un g .

E. B riner, A. Tykociner und B. Alfimoff, Vcrgleichende Untcrsuchungen uber 
die JElektrolyse verschicdener Alkalichloride. (Helv. chim. Acta. 2. 666. — C. 1920.
I. 814.) J. Me y e r .

K. Alb. V esterberg, Uber Lithiummctasilicatmonohydrat. (Vgl. Ztsclir. f. anorg. 
u. allg. Cli. 88. 341; 89. 96; C. 1914. II. 1296.) Ainorphe, bei 100° getrocknetc 
Kieselsaurc ist in w. LiOH-Lsg. swl., loat sieb dagegen in k., miiBig konz. LiOH- 
Lsg. langaam, aber so reichlich, daB auf 1 Mol. Li, O wenigstena bis zu 3,4 Mol. 
SiOj gelost werden konnen (Lithiumicasscrglas). — Lithiummetasilicatmonohydrat, 
Li,SiOs +  HjO, kann sowohl durcli Umsetzen von Uthiumsalzen mit Natriumsilicat 
ais aucli durcli Losen von amorpber SiO, in k. LiOH-Lsg. dargestellt werden (die 
Lsg. muB etets einen {JberschuB von LiOH enthalten); das Silicat fiillt erst beim 
Erwarmen der Lsgg. auf etwa 80—90° aus. Das Lithiununetasilieat kommt also in 
zwei verflchiedenen Modifikationen vor, einer in W. 11. und einer in W. awl. 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 110. 48-54. 24/2. 1920. [24/9. 1919.] Stockholm, 
tJniv.) G e o sc iiu ff .

J. B. Fcrguson und H. E. M erw in, Das lerndre System Ca O-Mg O- Si O,. 
(Amer. Journ. Science, Sillim a n  [4] 48. 81—123. — C. 1919. III. 213.) J. Me y e r .

J . B. Ferguson und H. E. M erw in, Wollastonit, CaO-SiOt , und tcricandte 
feste Losungen in dem temaren System Kalk-Magncsia-Kicselsaure. (Vgl. Amer. 
Journ. Science, S il l im a n  [4] 48. 81; vgl. vorat. Ref.) Eine weitere Unters. des 
terniiren Systems CaO-MgO-SiOj bestiitigte die friiheren Ergebnisse. Wollastonit 
vermag bia zu 17% Diopaid ais feste Lsg. aufzunehmen. AuBerdem wurde das 
Auftreten von festen Lsgg. zwischen Paeudowollastonit und Diopsid mit einem 
Maiimum Ton 16% Diopsid, sowie eine neue Yerb. 5CaO-2MgO-6SiOs festgestellt. 
Das Auftreten einer festen Lsg. von Akermanit oder vielleicht einer nichtbestandigen 
Verb. 3CaO*MgO-3SiOj in Wollastonit und Pseudowollastonit wurde wahrschein- 
lich gemacht. Die Esistenzgrenzen der yerschiedenen Gebiete von Yerbb. und
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festen Lsgg. wcrden in Form von Raumdiagrammen wiedergegeben. (Amer. Journ. 
Science, S illim a n  [4] 48. 1G5—89. Sept. [1/6.] 1919. Gcophysikal. Lab. d. Ca r n eg ie  
Institution in Washington.) J. Me y e r .

Stefan Meyer, Mitteilungen aus dcm Institut fiir Radiumforschung. Kr. 121. 
Thor- und Urangćhalt einiger Erze , nebst Anhang: Uber dic zcitlićhe Andcrung 
von Th B —Th C. Bei der Best. des Thor-, bezw. des Urangehalts in Uranerzen 
mit einem auBerst geringen Gehalt an Thor, bezw. in Thorerzen mit einem 
geringen Gehalt an Uran versagen die normalen chemischen Analysen; wohl aber 
gelingt es relativ leicht, auch sehr geringe Uranmengen durch ihren proporfionaleu 
Radiumgehalt, geringe Thoimengen durch ihren aktiven Nd zu bestimmen. Bei 
einem Monazitsande fand sich fur das Verhaltnis von Thor : Uran der Wert 83:1 . 
Ein im allgemeiuen nicht vorkommender extremer Fali. Fur die Joachimsthaler 
Pechblende ergibt die Thorbest. den Wert, daB 1 g Uran, bezw. 3,33-10- 7 g Radium 
zusammen 6,64-10—5g Thoristope (Thor -j- Ionium) enthalt. Dann wurde noeh der 
Thorgehalt des krystalliniscli vorkommenden MorogoroUranerzes bestimmt, dessen 
Urangehalt schon yorher bekannt war. Der Weg bestand darin, daB die aus eiuer 
bekannten Menge des gelosten Minerals unter bestimmten Bedingungen erhaltene 
Menge Th 15 unter identischen Bedingungen vergliehen wurde mit der Mengo Th B 
aus einem Minerał, dessen Thorgehalt bekannt war. Es ergab sich fiir das Moto- 
goroerz ein Thorgehalt von 0,53°/0 neben 74,5% Uran. Die Thormenge ist schon 
so groB, daB das Verbindungsgewieht des Thor-Ioniums aus diesem Erz sich kaum 
mehr von dem des Thors allein unterscheidet. In einem Anhang gibt der Vf. 
Tabellen uber den Aktivitatsverlauf des akti\Ten Thorniederschlags bei verscliieden 
langer Exposition in Thoremanation. (S.-A. Wien. Ber. 128. [2 a] S97—908. Aus- 
fiihrliches Ref. s. Physikal. Ber. 1. 276, Referent H a h n .) PFLtrCKE.

K u rt H achm eister, Uber Schmelz-Erstarrungs- und Siedeersćheinungen von Ge- 
mischen aus Salmialc und anderen Chloriden. Durch Zusatz anderer Chloride zum 
Salmiak gelingt es, Gemenge zu erhalten, die sich yollstśindig yerflussigen. In 
diesen Fil. findet sich neben den anderen Chloriden //. Chlorammonium. Das Ver- 
halten der Gemenge ist in Zustandsdiagrammen wiedergegeben. Hierbei ist das 
Vorkommen eines ,,zweiten Kp.“ fiir gewisse Systeme von Wichtigkeit. AuBer dem 
Vorkommen einfacher Eutektika in den Systemen Kupferchlorur- Salmiak und 
IAthiumćhlorid- Salmiak wurden folgende neue Doppelsalze gefunden: 1. CdCl, • 
NH4C1; 2. 2ZnCl3-NH4Cl und 3. FeCl.-NH.Ci. Auch die Verb. CdCls .NH4Cl be- 
sitzt wohl ein allerdings nur wenig ausgepragtes Schmelzpunktsmaiimum. Die 
sonst in wss. Lsgg. gefundenen Doppelsalze liegen in den Teilen der Diagramme, 
die von Gemischen haudeln, die gar nicht oder nur teilweise gesclimolzen werden 
konnen. Die Verb. FeCl3*NH4Cl ist noeh durch einen cinheitlichen Kp. gekenn- 
zeichnet, der gegeniiber benachbarten Gemischen eine Maximaltemp. autweist. Ge- 
misehe von NH4C1 und Bleichlorid und Thalliumchlorur konnten nicht geschmolzen 
werden. Im Verhalten der Chloride der Alkalien und des Ammoniums besteht 
Ahnliehkeit untereinander, jedoch keine volle Obereinstimmung. Je niiher sich die 
Salze cliemisch stehen, um so einfacher ist das binśire System. Die Ursache fiir 
das Fehlen fl. Gemische aus Salmiak und Bleichlorid und Thalliumchlorur muB 
offenbar verschieden sein. Die Systeme der Alkalien mit Thalliumchlorur, wo sich 
bei einigen liickenlose Reihen von Mischkrystallen bilden, sind so einfach, daB auch 
zwiachen NH4C1 und Thalliumchlorur Mischkrystalle anzunehmen sind. Im Gegen- 
satz hierzu sind fiir Bleichlorid u. Salmiak Doppelverbb. wahrscheinlich. (Ztschr. f. 
anorg. u allg. Ch. 109. 145—86. 23/12. [29/7.] 1919. Hannover, Techn. Hochsch.) Jung.

H. H aga und F. Zernike, t/ber thermoelcktrische Strome im Queckstlber. Vff. 
meinen, durch Unters. der Strome in Hg zeigen zu konnen, daB der von Ben ed ic k s  
behauptete thermoelektrische Effekt (Ann. der Physik [4) 55. 1; C. 1918. II. 172)
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nicht existiert. (Ann. der Physik [4] 61. 753—60. 4/5. 1920. [26/9. 1919.] Groningen, 
Physikal. Inst. d. Uniy.) B y k .

"Walter Rosenkain, E in  Modeli zur DarsteUung der Konstitution von ternaren 
Legierungen. (Engineering 109. 527—29. 16/4. — C. 1920. III. 5.) D it z .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
P au l N ig g li, Bestehungen swischen Wachstumsformen und StruJcłur der Kry

stalit. Die Krystalle lassen sich ais unendlichfach polyraeriaierte Koordinationa- 
yerbb. auffassen, bei denen an Itoordinationsstellen stehende Atome oder Atom- 
komplese (Ionen, Molekelu) selbst wieder zu Koordinationszentren werden. Wahrend 
im Krystallinnem die an einer Koordinationsstelle stehenden Massenkomplexe 
affinitiy abgesiittigt aind, ist dies bei den an der Krystalloberflaehe sitzenden Teil- 
chen nicht der Fali. A-us dieser Vorstellung lassen sich GroBen berechnen, von 
denen die Wachstumsyorgange abhiingig sein miissen. Eine theoretiscbe Unters. 
dieser GroBen bei strukturell bekannten Krystallen (besonders Steinsalz, Gold, 
Zinkblende) zeigt, daB die Zuriickfiilirung des Probierni des Krystallwachstums, des 
Krystallhabitus wid- der Vicinal/lachenbildung auf Struldurfaktoren moglich ist. 
(Ztschr. f. auorg. u. allg. Ch. 110. 55—30. 24/2. 1920. [14/10. 1919.] Tiibingen, 
Minerał.'-petrogr. Inst. der Univ.) GboSCHDFF.

Georg K a lb , Hęrrsćht Zufrdl oder Gesetz bei ni FesHcachsen der Kry stalle auf 
ihrer Unterlage? Jeder Krystall bat das Bestreben, sich mit einer vorherrschenden 
rationalen Richtung senkrecht zur Unterlage zu stellen. Jeder ungestort auf- 
waclisende Krystall nimmt zu seiner Unterlage eine Gleichgewichtlage an, die 
durch seine Oberflśichenenergie bestimmt ist. Die Aufwaehestelle ist eine solche, 
die besonders groBe Oberfliichenspannung (bezogen auf die Grenzfliiche Krystall- 
Lsg.) besitzt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1920. 65 —70. Marz 1920. [28/11. 1919.] 
Fulda.) B istr u .

F. Rinne, Lauediagramme des Nephelins. Die rontgenogrammetrische Unters. 
der Symmetrieyerhiiltnisse des Nephelins aus den yulkanischen Bomben des Monte 
Somma hat die auf Grund der Atzyerss. erfolgte Eingliedening des Minerals in die 
heiagonal pyramidale Klasse durch H. Baum iiauer gerechtfertigt. (Zentralblatt 
f. Min. u. Geol. 1919. 129—33. Mai [28/4.] 1919. Leipzig, Inst. f. Min. d. Univ.) Bi.

Anni G riihn, Die Symmetrie des Rotkupfererzes. Die yon W. H. und 
W. L. Bragg  ermittelte Lage der Cupritatome ist mit der pentagonalen und mit 
der plagiedrischen Hemiedrie und mit der Holoedrie des reguliiren Systems yer- 
einbar. Die gelegentlich beobachteten Tetraeder diirften eine zufiillige Verzerrung 
von Oktaedern gewesen sein. Fiir die pentagonale Hemiedrie sind niemals An- 
zeichen beim Rotkupfererz beobaclitet worden. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1918. 
85—97. Marz 1918. Kiel.) B is t e r .

N. L. Bow en, Anomale Doppclbrcchung des Torbcrnits. Ein unbekanntes
Minerał stimmte in allcn Eigenschaften mit denen des Torbemits, eines Kupfer-
uranits, iiberein, zeigte aber nicht die diesem eigentiimliche starkę Doppelbreehung. 
Wie R in n e  gezeigt hat, erhiilt man aber ans dem Torbernit durch Dehydratation 
ein Prod., welches einachsig, positiy und sehr schwach doppelbrechend ist. Es 
scheint eine derartige Yarietat yorzuliegen. (Amer. Journ. Sciences [4] 48. 195
bis 398. Sept. 1919. Minerał- Abt. d. Queen's Uniy. Kigston. Ontario.) J. Me y e k .

George J. H ough, BemerJcungen uber ein nichtregistriertes Minerał. Vf. hat 
1901 in einer alten mesikanischen Mine ein Kupfer-Silbermineral gefunden, das er 
1911 in der Mining and Scientific Press beschrieben hat. Das neue Minerał ahnelt 
einer Legierung u. besitzt silbergrauen Glanz. Sein Strich ist bleigrau, Hartę 2,5,
D. 6,14. Analysen ergaben eineu Gehalt yon 60,58% Cu, 27,546/<) Ag, 1,55°/0 Fe 
und 9,65°/0 S, wobei das Fe ais Yerunreinigung und ais Stellyertreter fiir Cu auf-
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gefaBt werden muB. Die Formel des Minerals, das ais Cocinerit bezeiehnet wird, 
ist Cu<AgS und entspricht dem Stromeyerit, (AgCu),S. (Amer. Journ. Science, 
Sil l im a n  [4] 48. 206. September 1919. Department of Agriculture, Bodenabt., 
Washington.) J. MEYER.

T. H. Lee und Luiz F lores de M oraes, Uber Ferrazit, einen neuen Be- 
glciter des Diamanten. Unter den Begleitern des Diamanten in brasilianischen 
Vorkommen hat EuGEN HUSSAK auch eine „Fava“ von der D. 3,095 gefunden, der 
nach der yon den Vff. ausgefiihrten Analyae die Formel 3(Pb,Ba)0*2P,0ł -8H10  
zukommt. Nach dem Herausgeber von H ussaks posthumem Werk uber die Be- 
gleiter des Diamanten, Dr F e r r a z , wird diesem Minerał der Name Ferrazit ge- 
geben. (Amer. Journ. Science, S il l in a n  [4] 48. 353—54. Nov. 1919.) J. Me y e r .

W erner G rahm ann, Uber Barytocólestin und das Vcrhaltn\s von Anhydrit zu 
CGlcstin und Baryt. Die auf Grund der thermischen Analyae aufgestellten binaren 
Zustandsdiagramme, die opt. Unters. der Dunnschliffe und die Best. der DD. der 
Mischkrystalle ergeben fiir das System SrSO<—BaSO t vollkommene Mischbarkeit 
sowohl in der u- ais auch in der j9-Modifikation. Barytocoleatin ist also eine iso- 
morplie Mischung beider Komponenten, die in allen Verhaltnissen stabil ist. Bei 
den Systemen 08804—SrS04 und CaSO<—BaSO^ liegt vollkommene Mischbarkeit 
der a-Modifikationen vor, wiihrend bei der polymorphen Umwandlung teilweise, 
bezw. fast yollige Entmischung statlfindet. Anhydrit u. Colestin einerseits, Baryt 
und Anhydrit andererseits stehen also im Verlialtnis der Isodimoiphie. Die in der 
Lit. beschriebenen binaren u. ternaren Mischkrystalle der drei Sulfate fallen samt- 
lich iunerhalb der durcli Esperiment gefundenen Grenzen der Mischfiihigkeit. Das 
seltene V. solcher Mischkrystalle erkliirt sich durch die starken Loslichkeitsunter- 
schiede der Komponenten. Der Name Barytocolestin sollte nur fiir Mischungen 
verwendet werden, die zwischen 10 und 90 Mol.-ł/0 BaSO„ bezw. SrSO^ enthaltcn. 
N. Jahrb. f. Minerał 1920. 1—23. 13/4. 1920. [Dez. 1918]. GieBen.) B is t e e .

N. L. Bowen, Cacoćlasit von Wakefield, Quebec. Chemische, mikroskopiselie 
und krystallographische Unterss. fuhren zu dem Schlusse, daB der Cacoclasit ais 
eine Pseudomorphose des Grossularits nach Sarkolit aufzufassen ist, bei der die 
durch Volumverminderung auftretenden leeren RiLume durch Calcit und Apatit 
ausgefullt worden sind. (Amer. Journ. Science, Sil l im a n  [4] 48. 440—42. Dez. 
1019. Mineralog. Abt. d. Queen’s Univ.) J. Me y e r .

George Sm ith , Uber das Vorlcommen von Dyscrasit in Australien. Dyscrasit 
ist in Australien bisher nur in der Consols Mine in Broken Hill gefunden worden, 
wo es zwischen Amphibolit und krystallinen Schichten Yorkommt. (Amer. Journ. 
Science, S illim a n  [4] 49. 2 7 8 -8 0 . April 1920. [11/10. 1919.] Sydney, Neu-Siid- 
wales.) J. Me y e r .

Austin F. E o g e rs , Ein interessantes Vorkommcn von Manganmineralien bei 
San Jose, Californien. Ein groBes Minerał, das in der Niihe von San Jose lag
und ais Meteorit bctraehtet wurde, bestand groBtenteils aus den Manganerzen
Tephroit, Hausmannit, Pyrochroit, Rhodochrosit, Ganophyllit, Psilomelan. AuBer- 
dem wurde noch Baryt darin festgestellt. (Amer. Journ. Science, Sillim a n  [4] 
48. 443—49. Dez. [Sept.] 1919. Stanford Univ. Californien.) J. Me y e r .

Wm. Foshag, Sulfohalit von Searlcs Lalce, Californien. Zu den wenigen bis
her bekannten Sulfohalitkrystallen sind drei neue Fundę getreten, die aus den 
Salzsehichten am Searles Lake stammeu. Der Sulfohalit komrnt bier yergesell- 
schaftet mit Hanksit vor. Der Brechungsindes wurde zu 1,455, die D. zu 2,43 
bestimmt. (Amer. Journ. Science, Silltman  [4] 49. 76—77. Jan. 1920. [7/10. 1919.] 
Washington, U. S. National Museum.) J. Mey er .

Oskar GroBpietsch, E in Tonerdephosphat von Arsita bei Jakubeny {Bukowina). 
Das bisber ais kupferfreier Planerit beschriebene kolloide Tonerdephospliat wurde
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nach eingebcnd erorterten Methoden ncu analysiert und dabei ein fruher nicht be- 
iii(rrktcr Gehalt an 5°/0 F  fcutgeetcllt. Das Minerały ist yermutlich eine Mischung 
von ’/t primSrem und 4/s aekundarem Phosphat, in welchem letzteren die freie 
OII-Gruppe durch F  crsetzt iBt. (Verh. gcol. Reichsanst. Wien 1919. 149—55. 
Jani 101 ił. l’rag, Geol. Inet. d. deutsch. tcchn. Hochschale.) Bis t e e .

E a rl V. Shannon, Wismutplagionit, ein neues Minerał. Ein neues M inerał, 
<1rh wahrscheinllch in der Niihc von Wickes im Jefferson County gefunden wurde, 
hatto die Zna. 5PbS*4Bi,S,, so daB es dem Liyeingit, 5PbS*4AsjS,,, und dem 
Plagio;iIt, 5Pb8'4Sb,8a) an dic Scite gestellt werden muB u. den Namen Wismut
plagionit crhielt. D. 5,35, Hiirte 2,8, Farbę dunkelgraubraun. (Amer. Journ. 
.Science, S illim an  [4] 49. 1GG—G8. Marz. U. S. National Museum.) J. Me y e r .

Austin F. Rogera, E in  amerikanisches Vorkommen von Periklas und setne Be- 
deutuny fur (len Urepruny und die Gcschiehte von Calcit-Brucitgesteinen. In einem 
kryatalllnun Kalkstoiu von Riyeraide, Californien, wurde Periklas ais Kern von 
Hrucitkorncm gefunden. Die CalcitBrucitgesteine (sogen. Prcdazzite) entstelien 
durch Umwaudlung von Periklas in  iirucit. Die Ilydratisierung des Periklascs zu 
Brucit gOBchieht durch hydrol ber małe aufaleigendc Lsgg. In einem spiiteren 
Stadium  kann der Brucit in Hydromagnesit urngewandelt w erden, der dem Brucit 
ttohr lihnlich ist und leicht damit yerwechsclt werden kann. (Amcr. Journ. Science 
Siw.lMAN 4G. 581—86. Okt. 1918. Stanford. California. Uuiv.) Bis t e r .

P au l Chlobus, Ober dic Eremrkommcn von Schonficht and Perlsberg im Kaiser- 
wiiltl (JtiShmen). Das Bcrgbaugcbiet von Schonficht und Perlsberg kann, der ort- 
lichen Aufteilung entsprcohend, in 4 Gruppen geschieden werden, und zwar von 
WCBton nach Oston in 1. den Rotcisonsteinbcrgbau siidlich der Grundmuhlc, 2. den 
Sllbor-Wiamutborgbau siidlich Schonficht, 3. den Uran-Manganbergbau, siidostlich 
Schonficht, u. 4. den alten Bergbau bei OberPerlsberg. Die Uranerze u. Gruben- 
wiUaer lmbon eine beachtenswerte Radioaktiyitiit. Siidostlich Unter-Perlsberg wurden 
graphitisolio Sohioferachiehten er8chiirft, die einigc Lagen brauchbaren Grapliits 
euthuUon. Eb yerliiuft dort der Kontakt zwischen Granit und Gncis. (Montan. 
ttundaeh. 12. 145-40. 1/4. 161-63. 16/4. 180-82. 1/5. Spindelmtihle.) R o sen th a l .

E rw in  K ittl. Ein neues Talklaycr auf der Hohenburg zwischen Oberdorf an 
di-r Latmuing und Trofaiach. Mitteilungen Uber ein neues Talklager von be- 
detttonder Miichtigkelt, (Yerh. geol. Roichsanst. Wien 1919. 160—63. Juni 1916 ) Bi.

A lbort Rothrook und J . B. Shum aker, Ein Yergleich von Dolomitgesteinen. 
Kino Ansahl von Ycrachiedenon Dolomitproben wurden untersuelit, um festzuatellen, 
wio wolt ihre Zua. von dcm typisohon Minerał abweieht. (Chem. News 120. 29—31. 
16/1, 1920. [20/12. 1919,] Cornell Coli. Mount Ycrnon, Iowa) J u n g .

J. P aln ig ren , D it Eulysite rem Stidennanland. Diese granatfiihrendcn Fayalit- 
l'iopsidj;osteine, die besondere bei Tunaborg und Gilłinge gefunden wurden, 
werden eingehend u. Mk. u. chemiach untersuelit, u. die sio zusammensetzenden 
Mineralien besohriob&n. (151. Geol. Inat, Univ. of Upsała 14. 109—22S. 1917; 
N. Jshrb, f, Minerał, 1920, 43—19. 13/4. Ref. B kugkat.) B ist e k .

H ans M ohr, Ober J-Vh«V ton Hol skoki' im LdpUhni von St. Peter bei Gra:. 
In rtfgelloser Kinordnung finden sich llolzkohlebrocken in einem Lehm, der trotz 
sednor yCUligen Kutkalkthoit ais L5B angcsprochon werden muB. (Verli. geol. Reichs- 

Wien 1919. 327—32. Den. [Aug.] 1919. Grai.) B is t e e .
R a e f le r , Geętn dic Bodcnfrtmdheii der t$ch$i$ch-th iiringischt n Braunkohhn- 

liijerslittim, Yf. tritt der in k u te r  Zeit namentlich von TlLLE ye.rteidigten Anaicht, 
dxt5 die sSehjisch thUringijehen BranukohlenlagersUUten allochthoner Natur scien, 
eatgegeu. Dor gam  einheitliehe Aufbau der Kohlenlager, die gleichmaBige, un- 
uuterbroęhene Ablagerungsfblgtf, die bedeutendo FlosmSehtigkeit u. vor allem die 
ySlligi' Reinheit und die gro£<' fcoriuontale Yerbreituug der Kohle sind neben den
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Wurzelstammen und Rohrichtboden beim yolligen Fehleu positiver Unterlagen fur 
eine Femdrift. unverkennbare Zeiehen fur die Bodenstiindigkeit der Lagerstiitten. 
(Br.iunkohle 19. 1—6. 17/4. 20—23. 24/4. 33—37. 1/5.) R o sen th a l .

C. F. M abery, Ursprung des Petroleums. (Ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 
1692; C. 1920. I. 247.) Druckfehlerberichtigung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 
548. Marz.) St e in h o b s t .

H enry von "Winkler, Bemerkungcn zu dem Sammelreftrat von Dr. F. M. llchr 
aber die Yorkommen von Erdol, Erdólgasen und Brandschiefern in den baltischen 
Osłseeprocinzen Estland, Licland und Kurland. (Petroleum 14. 705; C. 1919. III. 123.) 
Yf. stellt einige Irrtumer B ehp.s richtig (Diktyograptusschiefer geliort zum Unter- 
silur; Kukkersit kommt nur im Zusainmenhang mit der kukkerischen Sehicht vor) u. 
teilt ein AnalyEenergebnis des Diktyograptusschiefers aus Hirro mit: 1000 kg gaben 
41,71 Rohteer (0,9854) u. 66,7cbm Rohgas. (Petro!euml5. 843—44. Reval.) R o sen th a l .

E. Ko h i, Unfdlle durch Grubengas au f den obtrelsassischen Kaliumsalzbergicerken. 
Das Grubengas ist uicht nur auf die bituminosen Sehieferbanke beschriiukt, son 
dem tritt sowohl im Steinsalz wie im Kaliumsalz ungemein haufig auf. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daB auch groBere gasgefullte Hoblriiume in den Kalilagcrn selbst 
und in ihrem Nebengestein vorkommen. AuBerdem findet sich Grubengas zwischen 
den einzelnen Krystallindiyiduen, aus denen sich sowohl die Kaliumsalzlager wie auch 
das Steinsalz des Nebengebirges zusammensetzen. Die Griinde fur die zahlreichen, 
zum Teil recht schweren Unfalle werden erortert. (Gluckauf 56. 325—30. 24/4. 
Berlin.) R o sen th a l .

Otto W endel, Untersuchungen des Elbwassers bei Magdeburg und Hamburg. 
Bericht tiber die Unterss. im Jahre 1919. (Ztachr. f. angew. Ch. 33. 82—84. 9/4. 
89—92. 13/4. [28/2.] Magdeburg, Chem. Lab. Dr. H ugo Sc h u lz .) J u n g .

Nicholas K n ig h t und W ilbu r Hoff, Das Wasser von Fort Dodge, Iowa. Ana- 
lyse mehrerer Quellen, die Fort Dodge yersorgen. (Chem. News 120. 133. 19/3. 
[16/2.] Comell Coli., Mount Vemou, Iowa.) J un g .

W. H am m er, U ber einen ionenbildendtn Effekt in den obersten Schichten der 
Atmosphare. Erseheinungen der Luft u. Erdelektrizitiit, sowie aus der Kometen 
kunde sollen durch einen Stofieffekt der Teilclien einer Raumatmosphare erkliirt 
werden. (Physikal. Ztschr. 21. 218—19. 15/4. 1920. [1/12. 1919.] Freiburg i. B.) Bvk.

D. Organiache Chemie.
B. L. V anzetti, Rundschau uber die organische Chemie. Bericht ttber wichtige 

Entdeckungen in den letzten 5 Jahren. (G iom . di Chim. ind. et appl. 2. 112 bif* 
11S. Marz.) G b im m e .

Eustace J . Cny (Conyumdjoponlos), U ber die Elektronenkonstitution normaler 
gesułtigler und ungestittigter Kohte>istoffketłenverbindu,ngen. Es ist anzunehmen, daB 
Kohlenstoffoerbindungen von Natur polar sind, und daB die Kohlenstoffatome ab- 
wechselnd positiye und negatiye Ladungen anzunehmen streben. Aus diesen An- 
nahmen folgt die Erklarung fiir die Schwankungen der verschiedenen physikalischen 
Eigenschaften (Kp., F. etc.) zwischen den geraden und ungeraden Gliedem einer 
gegebenen Reihe. Yerschiedene Rkk., an denen diese Yerbb. teilnehmen, wie die 
Addition von Halogensauren und die isomeren Uml,ageruugen der Halide, lasBen 
Bich ebenfalls durch diese Annahmen erklaren. (Vgl. HANKE, KGSSLBB, Journ. 
Americ. Chem. Soc. 40. 1726; C. 1919. I. 608.) (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 
503—14. Marz 1920. [2/12. 1919.] Worcester. [Mass.], Clark Univ.) S te in h o e s t .

J . B. Conant, E. B. H artsho rn  und G. 0 . E ichardson, U ber den Reakiions- 
rerlauf zicischen Athylcn und Schicefelchloriir. Die Rk. zwischen SćhwefelcMorur 
und Athylen yerlauft nach Untersa. mittels Gefrierpunktsbestst. in zwei Stadien. 
Die Yerb.: CHjCl-CIIjSCl stellt wahrscheinlich das Zwischenprod. dar. Ein ahn-
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liches Zwischenprod. ist in unreinem Zustande bei der Einw. von SCI, auf Athylen 
erhalten. Bei der Einw. des Monochlorids werden 15—20% nicht fluehtige Neben- 
prodd. gebildet, die aus organieebcn Polyaulfiden bestehen. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 42. 585-95. Marz 1920. [18/12. 1919.] Washington.) St e in h o k st .

W illiam  E ingrose Gelston A tkins, Geicisse binare und ternare Fliissigkeits- 
ąr.mischc von konstantem Siedepunkt. Vf. hat folgende Gemische von konstantem 
Kp. gefunden, die fast alle schon in dem inzwischen erschienenen Buch von 
M aurice LeCAT: „La Tension de Vapeur des. Mćlanges de Liquides“ (Brussel 
1918) angegeben sind. Aceton -f- CCI,: Kp.7(18 55,9°. Metbyliithylketon -f- CCI,: 
Kp.,so 73,8°. Methylathylketon +  tor(;- Butylalkohol: K p 70, 79,0°. Methyliitliyl- 
keton +  Isopropylalkohol: Kp.75e 77,3°. CHaOH +  CS,: Kp.m  37,1°. CCI, +  
tert. Butylalkohol: Kp.I0, 71,0°. Die Zus. dieser binaren Gemische iat schon von 
L e c a t beBtimmt. An ternilren Gemischen wurden gefunden: CCI, (85,0%) +  *ert- 
Butylalkohol (11,9%) +  W. (3,1%): Kp.7M 64,7°, und CCI, (74,8%) +  Methylathyl
keton (22,2%) -(-W . (3,0%): Kp.T60 65,7°. (Journ. Chem. Soc. London 117. 218—20. 
Miirz. [29/1.] Dublin. Trinity College.) Posner.

D ijodyl, Bicinolsłearolsawedijod, CHa(CHj)5CHOH-CH,CJ =  CJ-(CHa)7COOH 
(vgl. H o p pe  u. S eeg er s , Beri. klin. Wchschr. 56. 1164; C. 1920. I. 231), aus Ri- 
cinstearolsaure u. Jod, farblose, geschmacklose, lichtbestandige Nadeln, unl. in W., 
wl. in Bzn., 11. in anderen organischen Losungsmitteln; F. 71—72°, zersetzt sich 
bei 175°. 0,1 g lost sich in 5 ccm H5SO, unter leichter Gelbfarbung; beim Er- 
wiirmen tritt unter Entweichen von Joddampfen Braunfarbung ein. Eine Lsg. von
0,1 g in 3 ccm h. 15%ig. KOII scheidet nach der Neutralisation auf Zusatz von 
Chlorwasser Jod ab. (Pharm. Zentralhalle 61. 152—53. 11/3.) Manz.

F. B. La F orge , Die Heptosen aus Gulose und einige ihrcr Dcrivate. Es 
wurden durch Einw. von HCN auf d-Gulose (iiber das Phenylhydrazin gereinigt) 
und folgende Behandlung mit HsSO, zwei durch die yerschiedene Loslichkeit ihrcr 
lia-Salzc trennbare Guloheptonsiiuren erhalten und durch Na-Amalgam zu den zu- 
gehorigen Heptosen u. Hcptiten reduziert. a-Gulohcptit scheint mit /9-Galaheptit 
(Pe ir c e , Journ. Biol. Chem. 23. 327; C. 1916. I. 289) identisch zu sein.

a-d-Guloheptonsaure, CTH140 8*J, farbloser Sirup; Ba-Salz, groBe, farblose, meist 
rosettenformig gruppierte Tafeln, 1. in ca. 20 Tin. h. W ., wl. in k. W .; Phenyl- 
hydrazid, lange, farblose Nadeln (aus 75%ig. A.), F. 191—192°, [«]DS0 =  —15,38° 
2,0656 g in 25 ccui W.). — a-d Guloheptose, C7H ,,0 7, Rosetten langer Nadeln (aus
2 Tin. h. W. oder 10 Tin. 60%ig- A.), nur wenig siiB, F. 185—187°, [<z]D’° = 
—65,OS” (0,7616 g in  25 ccm W.). — u-Guloheptit, C,HJe0 7, Rosetten harter Prismen 
(aus W- nach Zusatz von h. A. bis zur Triibung), F. 138—141°, Dreliungsyermogen 
in wss. Lsg. nicht wahrnehmbar, in Boraslsg. schwach rechts. — /?-Gulohepton- 
saure gibt 11. Ba-Salz. — fi-Guloheptose wurde nur ais Sirup erhalten. — fl-Gulo- 
hcptit krystallisiert erst nach Reinigung iiber die Benzalyerb., F. 128—129°, Drehung 
auch in Boraxlsg. nicht wahrnehmbar; Bensaherb. hat F. ca. 260° (Zers.). (Journ. 
Biol. Chem. 41. 251-56. Febr. 1920. [31/12. 1919.] Washington, U .S. Dep. of 
-Agrie.) Sp ie g e l .

T. Ingvaldsen  und L. Baum an, J\Iitteihmg iiber die Ozydation von ZZuckcm 
durch Quccksilberacetat in Gcgcnwart von Ammoniak. Auf diesem Wege konnten 
aus Glucose Ammoniumgluconat, aus Galaklose Ammoniumgalaktonat mit 50% Aus- 
beute erhalten werden. Auch Mannose u. Lactose werden osydiert, doch konnten 
die NH,-Salze der entstehenden Sauren nicht in krystallinisclier Form gewonnen 
werden. 10 g Zucker in 100 ccm W. werden mit 25 g Hg-Acetat u. 15 ccm konz. 
NH,-Lsg. iiber Naclit bei Zimmertemp. behandelt, dann 12 Stdn. auf dem Wasser-

*) Im Original sind fast alle Formeln falsch.
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bad. Nach Siittigen mit H,S und Behandeln des Filtrats mit Knochenkohle wird 
die Lsg. unter yermindertein Druek eingedampft. (Journ. Biol. Chem. 41. 147—48. 
Febr. 1920. [12/12. 1919.] Iowa City, State Univ. of Iowa.) Spje g e l .

Ch. M anguin und L.-J. Simon, Jtimcirkung von Chlor, witerchloriger Sdurc 
und Chlorcyan au f Cyanamid und scine Berieate. Beim Cfberleiten von Cl uber 
festes Cyanamid entsteht ein gelbes, hoclipolymeres, in W., A., Aceton, Essigsaure 
und Alkalien unl. und unschmelzbares Prod., das sich erst bei hoher Temp. zers. 
Beim Einleiten von Cl in eine wss. Lsg. von Cyanamid oder Calciuincyanauiid ent
steht ein stark zu Tranen reizendes Prod., beim Erhitzen der Lsg. entwiclceln sich 
rotliche Dampfe, die sich in einer Kiiltemischung zu einer roten, śiuBerst explosiven 
PI. kondensieren lassen. Behandlung einer wss. Cyanamidlsg. mit Cl in Ggw. vou 
ZnO liefert einen gelben, beim Erhitzen esplodierenden Nd. Bringt man aquimole- 
kulare Mengen Cyanamid und HOC1 in eiskalter, wss. Lsg. zusammen, so scheiden 
sich bei einigem Stehen bei 0° bestiindige Krystalle ans, die sich bei gewóhnlicher 
Temp. unter sehwacher Gasentw. und Auftreten der roten FI. zersetzen u. bereits 
bei 40° iinfierst heftig esplodierten. Durch yorsichtiges Eintragen von fein ge- 
pulvertem, trockenem Silbercyanamid in eiskaltes Chlorcyan erhalt man ein weities 
Pulver der Zus. AgN(CN)j -f- AgCl, das gegen yerd. u. konz. H N 03 in der Kalte 
bestandig ist und sich in sd. HN03 unter B. von AgNO, und Zuriicklassung von 
AgCl lost. Beim Erhitzen blaht es sich oline wesentlichen Gewiehtsyerlust wie 
Hg(SCN), auf und liefert schlieBlich AgCl und Ag. HC1 in A. fiihrt es in saiz- 
saures Dicyanimid, (NC)SNH*HC1, uber, das sich mit Phenolphthalcin und Alkali 
titrieren liitit und durch W. in Biuret iibergefuhrt wird. Zerlegt man das Ag-Salz 
mit verd. wss. HC1, so erhalt man Cyanliarnsłoff, HaN • CO • N II• CN, der sich mit 
Phenolphthalein und Alkali sehr genau titrieren laBt ut;d im Vakuum iiber H^SO  ̂
unyeriiudert aufbewahrt werden kann. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 998 bis 
1001. 26/4.) K ic h t e r .

C.-E. Guy e und P. M ercier, Untersuchung en iiber das disruptive Potential in 
Kohlensdure bei hohen Brucken. (Arch. Sc. phys. et nat. Genćye [5] 2. 30; C. 1920.
I. 773.) Bei Atmospharendruck und bei Benutznng von ebenen Elektroden von 
45 mm Durchmesser mit gebogenen Randem ist das Eiplosionspotential fur eine 
gegebene Entfernung in Luft grofier ais in C 03. Aber dieser Unterschied ver- 
schwindet bei kleinen Entfernungen. Auch aetzen ullrayiolette Strahlen in COj 
das Eiplosionspotential starker hernnter ais in Luft. Die Wrkg. des ultrayioletten 
Lichtes nimmt mit wachsendem Drucke acbnell ab, bei 10 Atmosphiiren ist sie be
reits zu yernachlassigen. Fiir Elektrodenentfernungen von 5, 4, 3 u. 2 mm waehst 
das Esplosionspotential linear mit dem Drucke, wahrend bei 1 und 0,5 mm die 
Kuryen sich mit wachsendem Drucke kriimmen. Bei hohen Drucken erhalt die 
Elektrodenform einen wesentlichen EinfluB auf den Vorgang. Der EinfluB der 
Elektrodenform wurde eingehend studiert. Vf. nimmt an, daB infolge der Lang- 
samkeit der Bewegung yon Ionen in kompriinierten Gasen in der Nahe der Elek
troden eine Anhaufucg yon Ionen beiderlei Vorzeichens stattfindet. (Arch. Sc. phys. 
et nat. Genćye [5] 2. 99—124. Marz-April.) B y k .

E. B riner und B,. Jonas, Uber die Stabilisierwng der salpetrigen Sdure mit BiicJc- 
sicht au f die mit diesem Kdrper ausgefuhrtcn Beaktionen. Anwendungen auf die Bia- 
zotierung. Salpetrige Saure erleidet die umkehrbare Zers., 3HNOs ^  2NO -f- HN03 -f- 
H;0. Nach den Regeln des chemischen Gleichgewichtes empfiehlt es sich daher, die 
HNOa in einer mehr oder weniger komprimierten NO Atmosphiire reagieren zu lassen. 
Wenn auch eine Temperaturerhohung an sich das Gleichgewicht ungiinstig beein- 
fluBt, so ist dies bzgl. der Reaktionsgeschwindigkeit yon Vorteil, und dieser Vorteil 
iiber kompensiert den genannten Nachteil. Zur Verwirklichung der theoretischen 
Schlusse haben V£F. einige yorlaufige Verss. iiber die Wrkg. von HNO, bei Dia-
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zotierungen untemoinmeu. Die Notwendigkeit, die Diazotieiung intensiver zu ge- 
stalten, kommt namentlicli in zwei besonderen FHllcn in Betracht. 1. Wenn die 
Diazoverb. aus einem unl. Amin sich ableitet und selbat unl. ist. 2. Wenn da3 
Amin mehrere Gruppen besitsst, die ihren basisehen Charakter zum Teil maskieren, 
sie weniger leieht salifizierbar inaehen u. so die Diazotierung yerlangsumen. Bei- 
apiele hierfiir bietet die Diazotierung des Dinitranilins. Vff. verfuhren bei ihren 
Verss. folgendermafien: Der zu diazotierende Korper wird zusammen mit der Lag. 
von HC1 in ein atarkwandiges Glaachen eingefullt, das dem entatehenden holien 
Druck zu widerstehen yermag. Das Rohr wird auf die Temp. der fl. Luft ab- 
gekulilt und darin ein OberachuB yon Na0 8 kondensiert. Beira Erwiirmen des ge- 
schlossenen Rohres reagiert 2s,Oj mit H ,0 unter B. von HNOs, das sich so weit 
zers., daB das entstehende NO seinen Gleichgewiehtsdruek annimmt. Man tut gut, 
die Rohre zu schiitteln und die iibermilBige B. von Diazoaminyerbb. zu vermeiden. 
Wie die Koppelungen mit ^-Naphthol zeigten, gelang es auf diese Weise, Azonaphłhyl- 
amin-Sulfanilsdure, Dinitranilin u. Tribromanilin zu diazotieren. Die beiden ersten 
Korper lieBen sich in gewohnlicher Weise nicht diazotieren. Das Pikramid wider- 
stand auch der neuen Methode. Man kann die Methode zunachst nur auf kleine 
Mengen von 0,1 bis 0,5 g des zu diazotierenden Prod. anwenden. Fur groBere 
Mengen miiBte man einen Autoklaven benutzen; man muBte sich dabei sorgfaltig 
gegen Eiplosionagefahr achiitzen. (Helv. chim. Aeta 3. 366—6!). 4/3. [Febr.] Genf, 
Teclin.-Chem. u. Theor.-Chem. Lab. d. Univ.) By k .

V. Anger, Ubcr die Salzc des Nitrosophenylhydroxylamins. Das NH^-Salz des 
Nitrosophenylhydroxylamins (Cupferron) fallt in neutraler Lsg. auBer den Alkalien 
allc. Mctalle; von den entstandenen Ndd. sind nur die komplexen in Chlf. und 
anderen neutralen Losungsmitteln 1.. gegen Sauren bestiindigen Salze analytiscli 
verwertbar. Vf. hat die Salze von MoO„. Snlv, Celv, Ulv, Co111 u. MnUI dargestellt. 
Wahrend Uranylsalze durch Cupferron nicht gefiillt werden, liefern Uranosalze in 
saurer Lsg. in quantitativer Ausbeute braune Fłocken, 1. in Chlf. usw. und daraus 
in braunen Prismen kryatallisierend. Gibt beim Gliiheii an der Luft 35,0% U90 s, 
ber. fiir (C8H5OaN,)4U 35,7°/0. (C. r. d. TAead. des sciences 170. 995—96. 26/4.) Ri.

C. Finzi, Arsenodericate und Saloarsan. Besprechung ihrer Synthese. (Giorn. 
di Ctiim. ind. 2. 49—59. Febmar. Cengio, Chein. Lab. d. S. J. P. E.) Gb im m e .

J . Lifschitz und Georg Beck, Zur Optik disperser Systenie IV . (Vgl. Kolloid.- 
Ztschr. 26. 10; C. 1920. I. 547). Bei jeder kolloidchemischen Zustandsanderung 
muti eine doppelte Wrkg. unterschieden werden, die sich einmal ais gegenseitige 
intermolare Beeinflussung der Molekule der dispersen Phase, andererseits ais durch 
diese Beeinflussung veranlaBte intrainolekulare Veriinderung der wirkenden Molekule 
kennzeiehnen liiBt. Dies sind gleiehzeitig die beiden Gruppen der Dispersitats- 
iinderung und der konstitutiyen chemischen Veranderung. Reine Disperaitats- 
Snderungen iiben, obschon sie die Absorption der Sole beeinflussen miissen, keinen 
merklichen EinfluB auf die Refraktionskonstante aus. Danach konnen Farbande- 
rungen geloster StofFe, die unter gleichzeitiger starker oder anomaler Anderung 
der Refraktion yerlaufen, nicht auf reine Dispersitatsanderungen zuriickgefiihrt 
werden. Um ein Urteil iiber die Rolle yon Dispersionsgrad und konstitutiyer 
Anderung bei den Eracheinungen der Chromoisomerie u. Polychromie zu gewinnen, 
wurde daher der refraktometrische Effekt der Salzb. organischer Sauren an einer 
grotieren Anzahl yon Beispielen yerfolgt, und die Resultate mit den Daten anderer 
Autoren yerglichen. Die untersuchten Salze wurden samtlich aus der eigens her- 
gestellten oder sorgfaltig gereinigten Saure in fester Form isoliert, umkrystallisiert, 
getrocknet u. analysiert Ais Medien dienten je nach den Loslichkeitsverhaltnissen 
W., bezw. reine Alkohole. Die Einflusse des Mediums, bezw. der Konz. wurden 
gclegentlich beaonders festgestellt. Es wurden D., Brechungsindes u. Refraktion
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der folgeuden Siiuren bei 25* in CH,-OH festgestellt: jEssigsdure, Propion-
murc, ISuttcrsuure, Valeriansaure, Bcnzoesaure, o-, m-, p-Nitrobcnzoesdurc, Bcnsol- 
sulfosaurc, o-, p-Nitrophcnylmcłhan, o-, >n-, p-Nitrophenol, 2,6-, 2,4-, 3.2-, 3,4-,
3,6-Dinitrophenól und von den zugehorigen Salzen die Natrium- und die Kalium- 
salze. In A. wurden untersucht: Ólsaurc, Słearinsaure, Palmitinsaurc mit ihren 
Nu,-, bezw. K-Salzeu. Das Refraktionsaquivalent fur Na und K weist bei gelosten 
Salzen keine. vollige Konstanz auf, sondern schwankt erheblieh um den Mittelwert, 
su fiir Na von 0,8—1,7. Bereits die Anderung des Bzl.-Zustandes bei Phenolen 
inacht sich refraktometriach bemerkbar, auch wo keine allzu bedeutende Absorptions- 
iinderung im Ultraviolett vorhanden ist. Die Salze der hohen Fettsauren zeigen 
besonders deutlicb, wie wenig Dispersitiitsverhaltnisse die Eefraktion beeinflussen. 
Wie eigene und fremde Messungen leliren, zeigt sich eine anomale Anderung der 
Refraktion bei der Salzb. stets da und nur da, wo aus chemischen oder spektro- 
skopischen Griinden eine Umlagerung, Nebenvalenzversehiebung usw. gefordert 
werden mu8. Besonders instruktiv sind in dieser Beziehung die Nitrophenole. 
(Kolloid-Ztschr. 26. 58-60. Febr. 1920. [18/9.1919]. Zurich, Chem. Lab. d. Univ.) By k .

S. G. Pov?ell und R oger Adam s, E in Vergleich der Aktwitat geicisser un- 
gcsdttigter Gruppen mit der Aktivitat der Allylgruppe bestimmter Ather. Es sind 
Ather folg. Typen hergestellt: ROCHACH,; ROCH,CHsC H =C H ,; R O C H A C H ; 
ROGHjCN und ROCH,R (R =  Phenyl- oder substituierte Phcnylgruppe). Ein Ver- 
gleich der Stabilitat dieser Ather beim Erhitzen mit den entsprechenden Allyl- 
phenylatbern ist augestellt. Keine jener Verbb. lagert sich wie diese in substituierte 
Phenole um.

V erB uchste il. Phenyluinylather, CeH6OCH—CHS. B. durch Einw, von 
festem NaOH auf Phenyl-^j-bromiithylather, Kp. 155—156°. Im geschlossenen Rohr 
bei 260—280° tritt teilweise B. von Phenol ein. — p  Tolylvinylather, C9H10O =  
CHjCeHjOGH—CII^, aus p-Tolyl-/J-bromiithylivther. Angenehm riechende, leicht 
bewegliche Fi., Kp. 177—180°, nD“  1,513, D.,530 =  0,975. Beim Erhitzen tritt 
starkę B. von p-Kresol ein. — fi-p-BromphenoxydthyUrimcthylammoniumbromid, 
CuHl7ONBr =  BrCaH4OCH5CH2(CH;J)1NBr, B. durch Erhitzen von 56 g p-Brom- 
pbenyl-^-bromiithyliither mit iiberschussigem Trimethylamin in Methylalkohol fiir
12 Stdu. auf 100“, weiBe Krystalle. — Phenoxy-4-butcn-l, CeHjOCHjCHjCH—CH*. 
Herst. nach v. Bkaun (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 3699; C. 1912. I. 220), farb- 
lose FI., Kp. 209°. Beim Erhitzen tritt keine Zers. ein. — Phenyl-p-bromathyldther. 
Zu einem kochenden Gcmisch von 660 g (3,5 Mol.) Athylenbromid u. 280 g (3 Mol.) 
Phenol in 1 1 W. werden in 25 ccm-Portionen alle halbe Stdn. 500 ccm 4-n. NaOH 
(2 Mol.) gegeben. Nach 2-stdg. Kochen wird fraktioniert, Krystalle, F. 33°, 
Kp.J4 130—145°. Das Bromid -wird mit Natriumacetessigester kondensiert. Durch 
Spaltung resultiert das zugehorige Keton, welches zu dem Alkohol reduziert -wird.
— y-Phenoxypropylmethylcarbinol, CX1H160  =  C6H60(CH3)3CH0HCHa. Eine eis- 
gekiihlte Lsg. von 36 g /  Phenosypropylmethylketon in 300 ccm A. und 250 g 
NaHCO, in 11 W. wird mit 60 g Na reduziert, farbloses, viscoses Ol, Kp.,, 163°, 
nD5,,=  1,5123, D.,631 1,025. — Phenoxy 5-brom 2-pentan, Cn H160B r =  C5H10(CH,)J 
CHBrCH3, aus vorstehendem Carbinol mit PBr3 in der Kiilte, dann */j Stde. Kochen 
unter RiickfiuB, farbloses Ol, Kp.!8 172°; nD3° =  1,529, D.363° 1,25 8- — Phenoxy- 
o-pcnten-2, C6H5OCHsCH,CH—CHCHS, aus vorstehender Verb. durch l0°/oig. 
alkohol. KOH, farbloses Ol, Kp. 226°, Kp.si 132°; nD50 =  1,5005; D.ss«  0,957. Beim 
Erhitzen tritt keine Zers. ein. — Athyl-y-phenoxybutyrat, ClgH18Os == C6H50(CHj)3 
COOCsH5, B. aus der Saure. (Le u c h s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 1507; C. 1911.
II. 529), Kp.S6 170-173°; nDS3 =  1,491; D.s5»  1,048. — Phenoxy-5-methyl-2-penten-2, 
CuH,sO =  C0H6O(CHs)1CH~C(CH5)3. aus vorstehendem Ester (104 g) und CHsMgJ 
(aus 27 g Mg) in A., Kp.7(5 241°, Kp.S5 137—138°, n„5° =  1,505. Beim Erhitzen tritt
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keine Zers. ein. — Phenyl-(j-bromallyldthcr, C9H„OBr =  CaHuOCH2CBrIIlCH,. Zu 
einer Lsg. von 24 g Na in 300 cera absol. A. werden 94 g Phenol und dann 135 g 
Tribromhydrin gegeben, Kp.ao 135°.— Phenylpropargylałher, C„H80  =  C6H50CH. • 
C— CHa, B. ru s  der yorst. Verb. nach H en ry  (Buli. Soc. Chim. Paris 40. 324), 
Kp. 209°, Kp.<0 111—112°. Durch liingeres Erhitzen unter RiickfluB tritt Zers. ein. 
In Alkali 1. Bestandteile sind nicht gebildet. — p-Bromphcnyl-{3-bromallylather,
C,H„OBr, =  BrC6HłOCH,CBr“ CIi2, B. analog dem Phenyl-^-bromallylather, 
Kp.„ 171°, nD!5 =  1,587, D.„6sa 1,719. — p-Bromphenylpropargyliithcr, C9H,OBr =  
BrC.H^OCHjC^CH, B. analog dem Phcnylśither, Kp.2ł 144°, nD3<> =  1,567,
D.,5’° 1,468. Beim Erhitzen tritt v611ige Verkohlung ein. — Phcnoxyacctonitril, 
C8H,ON =  C6H50CH,CN, 75 g trockenes Phenosyacetamid werden mit 60 g P20 , 
destilliert. Das Nitril wird aus dem Destillat mit A. estrahiert, farbloses Ol, 
Kp.,46 235°, Kp.so 132°. Beim Erhitzen tritt nur teilweise Zers. ein. — Athyl- 
p-methylphenoxyacetat (H ew itt, Johnson u. Pofe, Journ. Chem. Soc. London 103. 
1030; C. 1913. II. 1744), angenehm rieebende FI., Kp.tł0 266—267° (in der Lit. zu 
243° angegeben). — p-Methylphc'noxyacetonitril, C„HeON, aus dem entspreehenden 
Amid mit PaOs, farbloses, angenehm riechendes Ol, Kp.s8 148—149°, F. 40° (weifie 
Krystalle.) Identisch mit der von StOrmee (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 1700; 
C. 97. II. 355) beschriebenen Yerb. Beim Erhitzen tritt Zers. ein mit B. von 
p-Kresol. — p-Bromphenoxyacet<xmid, C8H802NBr =  BrCaHjOCHjCONHj, aus 
Athyl-p-bromphenoiyacetat in S0°/„ig. A. mit NH, bei 0°. Aus verd. A. Krystalle, 
F. 148—149°.

Eine Reihe von Phenylbenzylathcrn ist hergestellt durch Einw. von Benzyl- 
ehlorid oder -bromid oder substituierten Benzylhaliden auf Phenol, bezw. sub- 
stituierte Phenole in Gegenwart von K2CO,. Ais Losungsmittel dient Aceton. 
Phcnylbenzylatker, C^H^O =  CcH60CHsC9H5, Kp. 178—179°, F. 39°. — p-Brom- 
phcnylbenzyliither, Kp.50 2 26°, F. 64°. — p-NitrobcnzylphenyJćither, F. 91°. — 
p-Nitrobmzyl-o-tolyldther, F. 90°. — p-Nitrobcnzyl-p tolyldther, F. 89°. — p-Nitro- 
bcnzyl p-methoxyphcnyldthcr, CuH130 4N, gelbe Nadeln (aus A.), F. S8°. — p-Mtro- 
bcnzyl-p-bromphenylather, C13H10OsNBr, gelbe Nadeln (aus A ), F. 112°. — p-Nitro- 
benzyl-2,4-dibromphenyldther, Cl5HflOsNBrs, gelbe Nadeln (aus A.), F. 161°. — 
p-Brombenzyl-p-b-ro7nphe>iyldther, F. 111°. — p-Brombcnzyl-2,4-dibromphcnyldther, 
F. 100°. Die Nitroverbb. zersetzen sich yollig beim Erhitzen. Die halogenisierten 
Ather ergeben unter H13r-Abspaltung Phenol, bezw. substituierte Phenole neben 
Toluol, bezw. substituierten Toluolen. Es tritt ebenfalls yollige Zers. ein. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 42. 646—58. Marz [7/1.] Urbana, Univ. of Illinois.) S te in h o rs t.

T. Ingvaldsen und L. Baum an, Mitteilung iiber die Darstellung von p-Di- 
methylaminobenzaldehyd. Das Yerf. yon U llm ann  und Feey  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 37. 855; C. 1904. I. 1205) wird in einigen Punkten modifiziert. Das Anhydro- 
p-dimethylaminobenzaldehyd-p-aminodimethylanilin, das durch Reaktion zwiseben 
p-Nitrosodimethylanilin und p-Dimetbylaminobenzylalkoliol entsteht, wird nicht erst 
in Form des Chlorhydrats isoliert, yielmehr die freie Base direkt mit Formaldehyd 
und Essigsaure, und z war bei Zimmertemp., gespalten. Der rohe Aldehyd wird 
durch Dest. unter yermindertein Druck (Kp.„ 200°) gereinigt. (Journ. Biol. Chem. 
41. 145 — 46. Febr. 1920. [12/12. 1919.] Iowa City, State Uniy. of Iowa.) Spiegel.

Jam es A. Lym an und E. Em m et Reid, Die Identiftzierung von Phcnolen. 
Teil II. (Teil I. Reid, Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 304; C. 1918. I. 141). — 
p-Nitrobenzyldcrivate konnen zur Identifizierung von Salicylestern bei Vermeidung 
flberschussigen Alkalis yerwendet werden. Die Herst. geschieht am besten in dem 
dem Ester entsprechenden Alkohol. p-Nitrobenzyliither folgender Phenole sind her
gestellt, und die FF. bestimmt:

o-Nitrophenól (F. 130°); p-Nitrophcnol (F. 187,4°); 2,4-Dinitrophcnol (F. 248°);
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o-Chlorphenol (F. 100°); p-Chlorphenol (F. 101,3°); 2,4,6-Tribromphenol (F. 163,5°); 
G-uajacol (F. 63,6°); m-Cresylsalicylat (F. 118°); a-Naphthol (F. 140°); {j-Naphthol 
(F. 106,5°); Salol (F. 87°); Methylsdlicylat (F. 128,2°); Athylsalicylat (F. 125°); Butyl- 
salicylat (F. 92°) u. o Cresylsalicylat (F. 142,5°). (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 615—19. 
Marz [21/1.] Claremont. Pomona Col. Baltimore, J o h ns H o p k in s  Uniy.) St e in h o r s t .

G u stay  H eller, Notiz \iber die Konstitution der Acylanthranile. A uf die Aus- 
fuhrungen von S ch ro eter  (Ber. D tsch . Chem. Ges. 53. 230; C. 1920. I . 566) er- 
w idert V f., daB die AuffaBBung der A cylan thran ile  ais Lactone in  der A rbeit von 
Bla ise  und L u t t r in g e r  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 140. 790; C. 1905. I. 1221) 
keine Stiitze erhiilt. D as von Lactonen versehiedene V erhalten  der A cylanthranile 
(vgi. dazu auch H e l l e r  u . T isc h n e r , Ber. D tsch. Chem. Ges. 43. 2574; C. 1910.
II . 1469) erg ib t sich u n te r anderem  d arau s , daB die A dditionsprodd. der Lactone 
m it H ydrazin  nach Bl a ise  und L u t t r in g e b  in W . und A- sil. sind, w ahrend die 
A dditionsprodd. der A cylanthranile m it e iner Ausnahm e in W . und  k. A. wl. sind. 
E in w eiterer U nterschied  besteht d arin , daB die JBydrazinderiyate der A cylanthra
nile ers t beirn E rh itzen  m it yerd. Sśiuren oder nach liingcrem Stehen m it rauchender 
HC1 u n te r B. von A cylnn thran ilsaure gespalten  -werden und entsprechend  ihrem 
L actoncharakter durch A lkali in Lsg. gebrach t uud beim A nsaueru  unyeriindert 
w ieder abgeschieden w erden. W iihrend die A dditionsprodd. yon Bl a is e  u. L u t t
r in g er  beim Schiitteln m it B enzaldehyd Benzalazin liefern, g ib t das analoge 2-Phe- 
nyl-2-hydrazino-4-benzal-5-ketotetrahydrooxazol m it B enzaldehyd keine Spaltung, 
sondern ein unyerandert um krystallisierbares K ondensationsprod. D as D eriyat des 
B enzoylanthranils w ird  durch  salpetrige Saure in  ein k rysta llis iertes, leicht umlos- 
bares A zid Ubergefiihrt. D as yon Sc h r o eter  und  B uchholz dargestellte  H ydr- 
azinadditionsprod. des P henylisoeaprolactons liefert ein spontan in NSH  u. Phenyl- 
isocaprolacton zerfallendes Azid. (Ber. D tsch . Chem. Ges. 53. 731—32. 15/5. [10/3.] 
Łeipzig, Lab. f. angew . Ch. u. Pharm . d. Uniy.) R ic h t e r .

E lfrid a  Constance V ictoria  V enn, Der Einjluji der Rcaktion au f Farben- 
anderttngcn in Tyrosinlósungen. Gelegentlich einer friiheren Unters. (Co r n ish  und 
W il l ia m s , Biochemical Journ. 11. 180; C. 1917. II. 820) hatte sich gezeigt, daB 
der Farbenwechsel auf Tyrosinniihrboden durch Bakterien zuweilen mit der Rk. 
des Nahrbodens schwankt. Es werden jetzt die Veranderungen in Tyrosinlsgg., 
teils unbeimpft, teils mit dem friiher benutzten gramnegativen Alkalibildner be- 
impft, bei bestimmten H ‘-Konzz., die elektrometrisch mittels einer besonderen 
H-Elektrode ermittelt wurden, beschrieben. Die Farbung nimmt im allgemeineu 
yon Pjj =  3,23 an allmahlich zu, geht durch ein Maiimum und yerschwindet bei 
P h  — ca. 9,7. (Biochemical Journ. 14. 99—102. April. [24/2.] Reading, Univ. 
College.) Sp ie g e l .

Alpbonse M a ilh e , Katalytische Darstellung von ungcsattigtcn Nitrilcn. (Vgl. 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 813; Buli. Soc. Chim. de France [4] 23. 235;
C. 1918. II. 701. 1920. I. 889.) Crotonsauredthylester reagiert bei 490—500° mit 
NH, in Ggw. von AlaO, oder Th02 unter B. yon Crotonsaurenitril, das mit H9 u. 
Ni bei 200° Crotonylamin, CH3 • CH : CH-CH2 • NHa, und wenig Dicrotonylamin (?) 
liefert. Das in gleicher Weise aus Ólsauremethylester gewonnene Ólsaurenitril (Kp. 
330—335°) laBt sich infolge seiuer geringen Fliichtigkeit tiber Ni bei 250—260° nur 
schlecht reduzieren. Elaidinsduremethylester liefert Flaidinsaurenitril yomKp. 335 
bis 340°. Zimtsaurenitril, aus Zimtsdureathylester gewonnen, spaltet sich bei der 
katalytischen Reduktion bei 250—260° yorwiegend unter B. yon Bzl. uud seinen 
Homologen und liefert nur geringe Mengen Cinnamylamin. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 27. 226—29. 5—20/3. [10/1.].) R ic h t e r .

A. H a lle r  und B,. C ornubert, Konstitution des durch Athylitrung von a-Mtthyl- 
cyclohecanon dargestellten Hethylathylcyćlohexanons. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des 

n .  3. 7
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sciences 170. 700; C. 1920. I. 891.) Das friilier (C. r. d. l’Acad. des sciences 157. 
182; C. 1913. II. 1143) beschriebene Keton besitzt in der Hauptsache die Konsti- 
tution eines a-Hethyl- «-:ithyleyelohexanona, da es sich mit Benzaldehyd zu einem 
a'-Bcmylidcn-a-mcthyl-ccuthylcyclohexanonl C10HS0O, kondensieren liiBt. Krystalle 
aus A., F : 78—78,5°; Kp.S3 200—202° (korr.). Ais Nebenprodd. entstehen eine fl. 
Verb. C1(!Ha()0  (?) vom Kp.,0 197—199° (korr.) und eine Verb. C,sHsoOj vom F. 148 
bis 150°. Anscheinend fiihrt die Alkylierung der Cycloliexanone mit Alkyljodiden 
allgemein zuniichst zu a,a-Dialkylverbb. (C. r. d. 1’Acacł. des seiences 170. 973 
bis 976. 26/4.) R ic h t e r .

Georges M ignonac, U ber die Ketimide: Bildung durch katalytische Hcduktion 
der Oxime. (Vgl. C. r. d. TAcad. des sciences 169. 237; C. 1919. III. 1005.) Es 
wurde versucht, Ketimide durch Schutteln der alkoh. Lsg. der entsprechenden 
Ozime mit Ni und der berechneten Menge H von Atmospharendruek darzustellen. 
Cyćlohexanonoxiin liefert unter diesen Bedingungen neben 50—60°/o Cyclohesanou 
N-Cyclohexylcyclohexanonimid, CeHu -N : C6H10. Kp 9 117—118°; D.S1« 0,940; n,,sl =
1,4972. Zers. sich an feuchter Luft unter B. von Cyclohesanon u. Cycloheiylamin. 
Hydrochlorid. Hygroskopisch, schm. bei ca. 180° unter Zers., leicht hydrolysierbar. 
Cyclohexanonimid konnte nicht isoliert werden. — Aus Acetophenonoxim wurde 
neben 30—40°/o Acetophenon etwas salzsaures Acetophencniimid erhalten. — Propio- 
phenonoxim. Neben geringeren Hengen Keton entsteht salzsaures Athylphenylketimid 
vom F. 145° (MAQUENNEscher Błock). Acetylderiyat, F. 126°. Ais Nebenprod. bildet 
sich N-ccPhenylpropylpheyiylathylkctimid, C8H6• C(C1H5) : N • CH(C6H5)• C,H5. Kp.s 170 
bis 171°. W ird  durch vcrd. Sauren in  P ropiophenon und  «-Phenylpropylam in  ge- 
spalten. — Ucnzophenonoxim. 10 g liefern ohne Nebenprodd. 7 g Diphenylketimid.
— Phcnyl-cc-naphthyllictoxim. Ausbeute an Phenyl ci-naphthylketimid faat quantitativ. 
F. 68—69°. Die Bestandigkeit der Imidfunktion gegen W. nimmt mit dem elcktro- 
negatiyen Charakter des Tragers zu. Die B. von Ketonen bei dieser R k beweist 
die intermediare Entstehung des Imids, da die Oxime unter sonat gleichen Be
dingungen keine Hydrolyse erleiden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 936—38. 
19/4.) R ic h t e r .

M. Tiffenean und A. Orekhoff, Phenylioanderung in der Tetrahydronaphthalin- 
reihc. Die bisher nur bei acyclischen Halohydrinen beobachtete Wanderung des
Phenyls, z. B. nach dem Schema C„H5*CR(OH).CH,J — —>  R-CO-CH,-C6H6f tritt 
auch bei dem Jodhydrin des u,{3-Tctrahydronaphthylenglykols (I.) yom F. 126*

unter dem EinfluB von AgNOs in A. ein. Man erhalt neben dem Nitrat des
Tetrahydronaphthylenglykols den Sydrinden-u-carbonsaurcaldchyd (II.), K p.„ 

135°; D.° 1,095. Semicarbazon, F. 167°. Osim, F. 104°. Bei der Osydation mit 
Silberozyd entsteht dieselbe Hydrind-en-a-carbonsaure vom F. 59—60°, die auch 
aus In  den-ci-carb emsd ure durch Na-Amalgam erhalten wird. — Das Jodhydrin 
des fi,{3-Tetrahydronaphthylenglykols liefert bei gleicher Behandlung nur das Nitrat 
des G-lykols. — Auch das durch Einw. von J  und HgO auf Inden in A. ent- 
stehende Jodhydrin des Hydrindenglykols (III.) yom F. 120° lagert Bich nicht um; ais 
Hauptprod. der Einw. von AgNOs entsteht das Mononitrat des G-lykols, das bei 
der Yerseifung Hydrindenglykol vom F. 157—158° liefert, neben einer jodhaltigen 
Yerb. yom F."l0S—109°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 465-67. 23/2.) Ri.

H arper F. Zoller, E in  fiu fi der Wasserstoff ionenkonzentration au f die Fliichtig- 
Jceit des Indols aus >casseriger LSsung. Wasserstoffionenkonzz. ron ^>1 X  10 '5

CH-OH II.
nn.nTTO

n i .
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yerursachen eine Verminderung der Fliichtigkeit des Indols mit Wasserdampf, wahr- 
seheinlich infolge B. scliwach assoziiertcr Yerbb. mit der Saure. Bei pH ■= ca. 10,5 
besteht keine merkliehe zerstorende Wrkg. Bei geeigneter Rk. kann das Verf. der 
Dest. mit Wasserdampf durch ein solches direkter Dest. ersetzt werden. (Journ. 
Biol. Chem. 41. 37—44. Jan. 1920. [25/11. 1919.] Washington, U.S. Dep. of Agric.) Sp .

F ran k  Lee Pym an, Einige Eigenschafłen des Glyoxalinringes. Die Herst. von 
Glyoxalinderivaten, ihre allgemeinen Eigenschaften, Substitution und Orientierung, 
ihr Yerhalten beim Nitrieren, Sulfieren, Kondensieren mit Aldehyden u. mit Diazo- 
verbb. und das Yerhalten des Glyoialinringes beim Spalten werden beschrieben. 
Ausfiihrliche Literaturangaben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 36. 107—11. April. 
Manchester. College of Technology.) St)VERN.

K. B rand und H. Ludw ig, Uber 2,2'-Dibcnzoylbenzil und dessen Ablcommlinge. 
(2. Mitteilung uber Verbindungen der Diphensuccindenreihe.) (1. Mitt. s. B r a n d , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 3071; C. 1912. II. 1872.) Die Konstitution des 9,12-Di-

phenyldiphensuccindadiens-9,11 (I.) wurde durch Osydation zu o-Benzoylbenzoesaure 
und 2,2'-Dibenzoylbenzil bewiesen. Mittelbar ist hierdurch auch die Auffassung 
des Dibenzyldicarbonids (Re im e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 14. 1802) ais Biphen- 
succindandion- 9,12 (Ro s e r , Lie b ig s  Ann. 247. 153) bestatigt. Analog konnten 
2,2'-Di-p-toluylbenzil, 2,2'-Di-o-amsoylbenzil u. 2,2'-Di-p-anisoylbenzil (s. folg. Ref.) 
gewonnen werden. — Durch Kochen des Diphenyldiphensuccindadiens (3,54 g) in 
100 ccm Eg. mit Chromsaure (5 g in wenig W. und 10—15 ccm Eg.) wurden 67°/o 
der berechneten Menge o-Benzoylbenzoesaure erhalten. F . 127°. — 2,2'-IHbenzoyl- 
benzil, Cj8H160 4 (II.). Man versetzt eine AufschlUmmung von 2,1 g KW-stoff in 
120 ccm Eg. unter Wasserkuhlung mit 3 g CrO, in wenig W. und laBt 24 Stdn. 
stehen. Gelbe Krystalle aus A. oder (mit etwas hellerer Farbę) aus Bzl. F. 188°. 
Farbt sich beim Liegen am Licht und an der Luft dunkler. In A., Essigester u. 
Bzl. in der Warme 11., schwerer in der Kiilte. 0,4 g liefern bei langerem Kochen 
mit 0,2 g o-Phenylendiamin und wenig Eg. 2,3-Di-\o-benzoylphenyT\-chinoxalin (III.). 
Seideglanzende Krystalle aus h. Essigester. F. 237—238°. LI. in h. Essigester. — 
2,2’-Dip-toluylbenzil, C80H2aO4. Analog aus 9:12-Di-p-tolyldiphensuccindadien-9,ll. 
Gelbe Krystalle aus h. A. F. 191°. Verhalten gegen Losungsmittel wie beim 
niederen Homologen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 809—14. 15/5. [10/3.].) R ic h t e r .

K. B rand und F. W. H offm ann, Uber gefarbte Phenolather der Diphen- 
succindenreihe. (3. Mitteilung uber Verbindungcn der l}iphensuccindenreihe. (2. Mitt. 
s. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 809; vorst. Ref.) 9,12-Di-o-anisyldiphensuccindan- 
diol-9,12, Cl0HseO1 (I.). Aus o-Anisylmagnesiumbromid u. Diphensuccindandion-9,12 
in Bzl. auf dem Wasserbade; man zers. mit Salmiaklsg. Farblose Nadeln aus h.

c„h 5
»
c

jC • C6H4 • CO • C9H,
Ic . c6h 4. c o . c8h s

HO C6H4.0-C H s C6H4 • O • CH,
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N Essigester. F. 207,5°. LI. in h. Bzl. u.
j ^ N ^ N c • C6H4• CO• C,H4• O• CH, Essigester, 1. in k. Essigester und h. A.,
r H  J c . C sH4.CO.C6H 4.O.CHs wL in k- A- SPaltet beim Behandelu mit 

ł} Mineralsauren oder Ameisensaure W. ab
unter B. von 9,12-Di-o-anisyldiphensuccin- 

dadien-9,11, C30HssO, (II.). Rotbraune Nadeln aus h. Essigester. F. 247°. Swl. in 
A. und Eg., 1. in h. Essigester, zll. in Bzl., Chlf. und CCI,,. — 2,2'-Di-o-ani$oyl- 
benzil, C^H^O,. Aub Dianisyldiphensuccindadien und CrO„ in Eg. bei mUfiiger 
Warme. Schwach gelbliche Nadeln aus h. Essigester oder Amylacetat. F. 244°. 
Wl. in A., A., E g., CC14 und Bzl., 1. in h. Essigester, zll. in h. Amylacetat. Ge- 
ringe Mengen Chrom werden von der Verb sehr bartniickig zuriickgehalten. — 
2,3-Di-\o-anisoylphenyT\-chinoxalin, CseH,90 4Ns (III.). Durch Kochen von Dianisoyl- 
benzil mit o-Phenylendiamiu und Eg. Fast farblose Nadeln aus h. Essigester. F. 
250°. Wl. in A., zll. in Essigester u. Eg. — 9,12-Di-p-anisyldiphensuccindandiol-9,12t 
CsoHj50 4. Farblose Nadeln aus h. Essigester. F. 230°. lin allgemeinen etwas 
schwerer 1. ais die o-Verb. Durch Anwendung von p-Anisylmagnesiumjodid 
wurde bisweilen unmittelbar Dianisyldiphensuccindadien erhalten. — 9,12-Di-p- 
anisyldiphensuccindadien-9,11, Ct!jHjjOa. Schon beim Losen des Glykols in h. Eg.; 
man kocht m it Eg.-Ameisensaure. Braune Nadeln aus Essigester oder Bzl. F. 242°. 
Losliehkeit śiknlieh der o-Verb. — 2 $ -Di-p-anisoylbenzil, C3(,Hss0 6. Aus 1 g Di
anisyldiphensuccindadien u. 1 g CrOs in Eg. Intensiv gelbe Nadeln aus h. EsBig- 
eBter. F. 214°. Im allgemeinen etwas loslicher ais die o-Verb., swl. in A., wl. in  
Bzl., 1. in h. Eg. Mit mehr Cr03 oder in sd. Eg. entsteht 2 p-Anisoylbenzoesćiure. 
F. 138° (yielleicht nicht ganz rein). — 2,3-Di[p-anisoylphcnyl] chinoxalin, OsaHso04N3. 
Fast farblose Nadeln aus li. Essigester. F. 251°. Losliehkeit wie bei der o-Verb. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 815—21. 15/5. [10/3.] GieBen, Chem. Lab. d. Univ.) Ri.

W a lth e r H erzog, Uber eine neue Bildungsweise von Hexamethylentetramin. 
Formaldehyd reagiert in der Kiilte m it Ammoniumcarbonat unter Btiirm ischer COa- 
Entw. und B. von Hezamethykntetramin nach  der Formel:

/ y O-NH4 /O .N H 4\
4CjHu05Nj C = 0  - f  C^=0 +  18CHjO =  3C,H1)tN4 +  8CO, +  22HaO.

\O H  \N H ,
Durch Eiudampfen der Lsg. unter vermindertem Druck und UmkrystalliBiereu 

aus A. oder Vakuumsublimation erhalt man reines Hesamethylentetramin. (Ztschr- 
f. angew. Ch. 33. 48. 24/2. [14/1.] Wien, Wissensch. Lab. d. Kunstharzfabrik 
Dr. F k itz  P o lla k , G. m. b. H.) J ung .

A. Sander, Uber eine neue Bildungsweise tton Hexamethylentetramin. Die von 
H kkzog (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 33. 48; yorst. Ref.) besehriebene Rk. ist der 
Mehrzahl der Ammoniumsalze eigentiimlich und wird zur Best. des NH, in Ammo- 
uiumsalzen benutzt. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 84. 9/4. [3/3.] Darmstadt.) JUNG.

F. di Stefano, Uber einige Doppelsalze des Certetrachlorids. Vf. beschreibt 
einige Doppelsalze des Certetrachlorids. Mit Tetramethylammonium, CeCl,-2 N • 
(CHs)4*C1. B. durch Mischung von Lsgg. beider Komponenten in CH3OH. Gelbe 
Krystalle, wl. in organischen Solvenzien, 1. in CH,OH. Zers. an feuchter, haltbar 
in trockener Luft. Die wsa. Lsg. entwickelt Cl unter Entfarbung. — Mit Tetra- 
athylammonium, CeCl4-2N(CaH5'i4-Cl. B. wie die Methylverb. Gelbe Krystalle bi*
3 mm lang aus CH3OH, 1. in W. unter maBiger Zers., zers. auch an trockener Luft.
— Kaffcincerb.. CeCl4(C8HłoN4Oa*HCl)s. Seidenglanzende, orangerote K rystalle.— 
Chininsalz, CeCl4-2(CJOHa4NaOs-2HCl). Tieforangerote, grofle Krystalle. (Annali 
Cliim. Appl. 12. 130—36. 1919. Rom, Chem. Inst. d. Univ.) Grimme.

Geza Zemplen, Uber die Spdltung einiger Glykoside und iiber Amygdalin. Es 
sollte yersucht werden, die im Amygdalin enthaltene Biose durch Spaltung mit
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HBr in Eg.-Lsg. zu gewinnen auf Grund der Tatsache, daB bei der Oberfuhrung 
von Octacetylderiw. der reduzierenden Disaccharide in die Heptaeetylbromderiyr. 
(vgl. E. F is c h e r , H. F isc h e r  und Zem plćn, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 2530. 
2537; C. 1914. II. 1456. 1458) die Verb.-Stelle zwischen beiden Honosaecharid- 
resten intnkt bleibt, und der Vermutung, daB vorhandene Glykosidbindung dabf'i 
gespalten werden wiirde. Bei einigen neuen aeylierten Cellobtosiden lieB sich die 
Spaltung im erwarteten Sinne durchfiihren. Nach Einw. von HBr in Eg. auf die 
Heptacetylyerbb. lieB sich Acetobromcellobiose in Krystallen isolieren, z. B. C,H6 • 
CHS • O • C, ,H14 O10(CO • CHs)j +  2 HBr =  C6H6.CHsBr +  C ^H A ofC O -C H ^-B r. 
Aus Tetraacctyl-ft-methylglykosid konnte Acetóbromglykose zwar nicht krystallisiert 
gewonnen werden, doch lieferte das Reaktionsgemisch nach Yerseifung mit CaCO,, 
dann mit wss.-alkoh. Alkalien, bei der Osazonprobe groBe Mengen reinen Phenyl- 
glykosazons zum Beweise, daB die Rk. in der gewiinschten Weise yerlaufen war. 
Dagegen 1. sich Tetraacetylsalicin in mit HBr gesattigtem Eg. nicht infolge B. eines 
awl. Bromkórpers, O - 0 6{ C0- d e r  bei Anwendung des Aus-
gangsmaterials in Chlf.-Lsg. in sehr guter Ausbeute gewonnen wird. Bei langerer 
Einw. der HBr ist die Ausbeute daran wesentlich geringer, doch laBt sich auch 
dann aus den Mutterlaugen nach Yerseifung kein Glykosazon gewinnen. — Bei 
Einw. von HBr in Eg. auf Hcptacetylamygdalin konnten keine faBbaren Prodd. ge
wonnen werden. Es wurde nun yersucht, die Spaltung an N-freien D eriw . dureh- 
zufuhren. Aus der amorphen Amygdalinsaure konnte auch bei schonendster Ace- 
tylierung (Essigsiiureanhydrid -(- Pyridin) nur eine amorplie Heptacetylyerb. ge
wonnen werden, die bei den Spaltungaverss. ebenso unerfreuliche Ergebnisse 
lieferte, wie Hcptacetylamygdalin. Nach yerschiedenen anderen Verss. zur yer
seifung der CN-Gruppe des Amygdalins wurde das Yerf. von P in n e r  yersucht. 
Das Heptacetylderiy. liefert in Chlf.-Lsg. bei Ggw. von absol. A. (nicht ohne diesen) 
bei Einw. von gasformigem HC1 ein schon krystallisierendes Deriy., das sich ais 
Tctradekaacetyldiamygdalinsaureimid, NH[CO • CH(C„H5) • 0C „H u 0 10(C0 • CHj),], er- 
wies, bei Yerseifung mit methylalkoh. NH, eine in W. u. A. 11., in A. wl., nicht 
krystallisierbare Verb. und bei Einw. von HBr in Eg. ebenfalls kein krystallisier- 
bares Prod. und nach Verseifung des Reaktionsgemisches auch kein Disaccharidos- 
azon lieferte.

Heptaacetylbenzylcellobiosid, CS!H410 1S =  C9H 5-CH ,'O -ClsHu 0 1„(C0-CHs)I, aus 
25 g Acetobromcellobiose (zweckmśiBig aus Octacetylcellobiose, in der doppelten 
Menge Chlf. gel., durch HBr in Eg. dargestellt), mit 150 ccm trockenem Bzl. iiber- 
gossen, u. 50 g Benzylalkohol bei Schiitteln mit 10 g trockenem Ag,COs. Filtrieren 
nach Zusatz von 150 ccm A., Destillieren mit W.-Dampf. Das zuruckbleibende 
Ol erstarrt krystallinisch, wird aus A. umkrystallisiert. Sehr diinne, farblose, 
seidenglanzende Nadeln, nach Sintern (190°), F. 193°, [a]Di0 =  —37,4° (0,324 g in 
ca. 22 g Chlf.), 11. in Chlf., weniger 1. in A. u. Essigester, wl. in Bzl., swl. in A. — 
Sepłaacełylmełhylcellobiosid, Darst. iihnlich wie oben, muB zur Reinigung 4- bis 
5-mal aus h. A. umkrystallisiert werden; empfohlen wird Losen in Aceton, Ver- 
dunnen mit absol. A. und Fallen mit PAe. Sehr kleine, farblose Nadelchen, 
F. 180°, Loslichkeitsyerhiiltnisse wie beim Benzylderiy. — Heptaacetylisobutylcello- 
biosid. Da die Abspaltung des Br in dem zur Darst. dienenden Gemisch sehr 
langsam yor sich geht, wird nach mehrstundigem Schiitteln noch einige Stdn. unter 
RiickfluB in gelindem Sieden gehalten. Reinigung durch Versetzen der Lsg. in h. 
A. mit h. W. his zur Triibung. Feine, farblose Nadeln, F. 196—197°, [a]D‘* =■ 
—21,5° (0,858 g in ca. 22 g Chlf.). — Heptaacetylphenylcellobiosid, Darst. analog der 
von E. F isch e r u . v . M echel (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 2813; C. 1917.1. 207) fur 
Darst. der Phenolglykoside ausgearbeiteten Methode. Winzige, gelblichgraue Nadeln, 
F. 193°. — Tetraacełylsalicinbromid, C^H^OuBr (siehe oben), lange, farblose



90 D. Or g a n isc h e  Ch e m ie . 1920. D L

Prismen, F. 167°, [«]D1S =  +47,1° (0,6648 g in ca. 14,5 g Chlf.), 11. in Aceton und 
Chlf., schwerer 1. in A., wl. in A., swl. in PAe. und W., gibt mit was. od. alkoh. 
AgNO,-Lsg. eine gut krystallisierende Nitroverb. — Tetradekaacctyldiamygdalin- 
sauremid, CeaHB,0 38N (siebe oben), Nadeln, F. 212°, — —72,1° (0,2764 g in
ca. 22 g Chlf.), 11. in Chlf., wl. in A., noch weniger in A., fast unl. in PAe. und 
W. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 996—1006. 12/6. [7/4.] Budapest, Organ.-chem. Inst. 
d. Techn. Hochschule.) Sp ie g e l .

Otto Rosenheim, Bcobachtungen uber Anthocyanine. I. Die Anthocyanine 
der jungen Weiriblatter. Aus jungen Blattern von Vitis yinifera konnte durch Aus- 
ziehen mit l°/0ig. HC1 nach Verreiben mit Sand leicht der Farbstoff ais freies, in 
Amylalkoliol vollig 1. Anthocyanidin, wahrscheinlich identisch mit Oentdin, in kry- 
stallinischer Form isoliert werden. Aus der Ausschuttlung der HCl-Lsg. mit 
Amylalkohol krystallisiert es nach Zusatz yon 2l/j Yolumen PAe. (Kp. 40—60°) ais 
Chlorhydrat, das leicht in das gut kryBtallisierte Pikrat ubergefiihrt werden kann. 
Daneben findet sich eine farblose Modifikation des Farbstoffs, ais Leukoanthocyanin 
bezeichnct, moglicherweise in Verb. mit einem Kohlenhydratkomplex o. dgl., die 
durch Kochen mit HC1 in das Anthocyanidin iibergefiihrt wird. Vf. begrundet die 
Ansicht, daB derartige farblose Pseudobasen die primaren Prodd. bei Reduktion der 
Flavonole zu Anthocyanidinen in der Pflanze seien. — Vitis vinifera scheint die 
einzige Art ihrer Familie zu sein, in der freies Anthocyanidin yorkommt. Diese 
Tatsache wird in ihrer Bedeutung fur genetische Probleme erortert. (Biochemical 
Journ. 14. 178—88. April. [2/3.] London, King’s College.) S p ie g e l .

'W illiam  K iister, Beitrage zur Kenntnis der prosthetischen Gruppe des Blut- 
farbstoffs. Uber die Einicirkung von Diazomethan au f einige Farbstoffe und auj 
wasserfreies Eisenchlorid. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 623; C. 1920. I. 858). 
Es ergab sich aus den gemeinsam mit O.Knsch ausgefuhrten Verss., daB echte Hamine 
hinsichtlich ihres Verhalten3 gegen Diazomethan dem PeCl3 eher an die Seite zu 
stellen sind ais den salzsauren Salzen von Di- und Triphenylmethanfarbstoffen. 
FeCl, wird in 2°/0ig. ath. Lsg. nur wenig verandert (Abspaltung von 6,71% des 
gesamten Cl). Den Farbstoffsalzen wird HC1 unter B. von CH3C1 entzogen, speziell 
in Chlf.-Lsg., bezw. Suspension den salzsauren Salzen yon Pyoctaninum coeruleum =  
Pcntamcthyltriaininotriphenyl»iethylchlorid und von Pyoctaninum aureum =  Tetra- 
metkyldiaminodiphenylaminomethylchlorid. Etwas schwerer reagierte das HCl-Salz 
cines I<uryl-a-methylindolenylmethans (I.) (aus 1 g Furol und 1,5 g Methylindol

durch Erhitzen in salzsaurer alkoh. Lsg. Blaue, kugelige Aggregate aus h. CH3OH. 
F . 300° u. Zers. Unl. in W. u. verd. Sauren, swl. in Chlf. u. A., 11. in h. CH,OH 
und Aceton), besser in Aceton ais in Chlf. Beim Krystalhiolett, CsjHjoNjCI, wurde 
(in Aceton) auBerdem Reduktion zur Leukobase beobachtet. Beim HCl-Salz des 
Tetramethylrhodamins (ygl. N o e l t i n g ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 3516; C. 1905. 
H. 1625) trat in Benzolsuspension keine Veresterung ein, wonach das Carboiyl nicht 
£rei sein kann. Es muB also ais eine Osoniumyerb. (II.) angesprochen werden. 
Dieselbe chinoide Bindung ist auch fur die freie, schwach rosa gefarbte Rhodamin- 
base anzunehmen, die benzoide Formulierung dagegen fiir deren farblose Lsg. in 
organischen Losungsmitteln, wie A., PAe., Bzl., Toluol, Xylol. Die Einw. yon

O

CO
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Diazomethan auf in Bzl. gel. Base bewirkt ebenfalls keine Veriinderung derselben.
— Der Methylester des Rhodamins wird durch Einleiten yon HC1 in die methyl-
alkoh. Lsg. der Base ethalten, gełit nach Abdampfen des CHsOH und Zusatz von 
NH, mit roter Farbę in A. und hinterbleibt daraus in yiolettroten Nadeln vom 
F. 190° (Eintauchen der Capillare in das auf 190° erhitzte Bad). Bei allmahlichem 
Erhitzen erfolgt Sublimation. Unl. in k. 5°/0ig. Sodalsg., 1. in l°/0ig. NaOH unter 
Yerseifung, 1. in HC1. (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 108—16. 1/3. [28/1.] Lab. f. 
organ. u. pharmazeut. Ch. d. Techn. Hochschule Stuttgart.) G u g g e n h e im .

■William K iister, Beitrdge zur Kenntnis der prosthetischcn Gruppe des Blut- 
farhsto/fs. Uber den Einjlup des Alterns au f den Blutfarbstoff. II. Mitteilung. 
(I. Mitt. vgl. Ber. Dtscli. Pharm. Ges. 29. 99; C. 1919. I. 856.) Bei der Unters. 
des aus dem Blute eines alten Rindes dargestellten «-Chlorhamins bcstiitigte sich 
das bereits fruher (1. c.) festgestellte unterschiedliche Yerhalten des Hamins aus 
dem Blute alter gegenuber dem junger Tiere. Die relatiy geringe Menge von 
«-Hamin, die in diesem Ochsenblut enthalten war, gab beim Umscheiden aus Eg. 
Krystalle vom Habitus des /9-Hiimins, welche sich bei der Behandlung mit Anilin 
nur zu etwa 3/< in Hydroxyhamin yerwandelten, wahrend Hiimin aus dem Blute 
junger Ocheen bei dieser Behandlung yollstiindig in 0-De(hydrochlorid)liiimin iiber- 
geht. Bei der Vcresterung des Hydro.Tyhiimins mit CHsOH und verd. HjSO* trat
— wie beim N-De(hydrochlorid)hamin aus Pferdeblut — nur Monomethylierung 
ein. Erst mit Hilfe konz. HsS0 4 konnte Dimethylierung erreicht werden. Das 
eine Carboxyl (A) dieser Hamine hat hier nicht reagiert u. diirfte somit der Chlor- 
ferrigruppe fernstehen, wahrend es beim Hiimin junger Tiere mit derselben unter 
Austritt von HC1 reagiert, und zwar so, daB ein O De(hydrochlorid)hiimin mit der 
Gruppierung —CO-O -Fe<^ entsteht. Carboxyl B dep Hamins aus dem Blut des

alten Ochsen ist betainartig festgelegt: —CO-ONH, und hat sich hier ebenfalls

nicht mit der Chlorfcrrigruppe umgesetzt, da letztere ja, soweit sie yeriindert 
wurde, in die Hydrosyferrigruppe iibergegangen ist, wahrend beim Hamin aus dem 
Blut des alten Pferdcs Carbosyl B mit der Chlorferrigruppe unter Austritt von 
HC1 und Bildung des N-De (hydrochlorid) hamins —CO • ON* Fe zusammentrat, 
ihr also benachbart sein muB. Diese Unterschiede zeigten sich auch bei der Um- 
scheidung aus Eg.; das aus dem Blut des alten Ochsen dargestellte Hiimin lieferte 
dabei S5°/0 eines echten Hiimins, wahrend das aus dem Blut des alten Pferdes 
erhaltene Praparat 60°/o eines Pseudohiimins gab. Es werden danach drei ver- 
schiedene Anordnungen der in Betracht kommenden Gruppen unterschieden (vgl. 
Original). Die Yeresterung des aus dem Blut des alten Ochsen erhaltenen Hamins 
mit A. ergab etwas abweichende Resultate (Aufnahme von mehr ais 1 Mol. A. bei 
der Einw. verd. HjSO*, von etwas weniger ais 2 Mol. A. bei der Einw. konz. 
HjSOJ, was mit friiheren Ansichten (Ztschr. f. physiol. Ch. 101. 33; C. 1918. I. 
627) uber betainartige Bindung des einen Carboxyls erkliirt wird. Bzgl. des 
ciperimentellen Teiles vgl. das Original. (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 117—24. 
1/3. [28/1.] Stuttgart, Lab. f. organ. u. pharm. Chem. d. Techn. Hochsch.) Gu.

W illiam  H. W elker und Charles Spencer W illiam aon, Hamoglobin. I. Op- 
tisćhe Konstanten. Die unter Benutzung des Verf. von Ma r sh a ll  und W e l k e b , 
Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 820; C. 1913. II. 789) dargestellten Hamoglobine 
von Rind, Hund, Katze, Huhn, Meerschweinchcn, Ratte, Hammel, Pferd, Schwein 
undMensch zeigten im HOFNERschen Spektrophotometer in dem Wellenbereicb von 
534,0—542,0 keine zur Artunterscheidung geniigenden DiiFerenzen. (Journ. Biol. 
Chem. 41. 75—79. Jan. 1920. [1/12. 1919.] Chicago, Univ. of Illinois, College of 
Med.) Sp ie g e l .



92 D. Ob g a n isc h e  Ch e m ie . 1920. III .

P. L a v ia l le  und J . T honnard , Beitrag cum Studium einiger Hamoglobine. 
Die Dissoziationskurye des Oxyhtimoglobins bei Einw. von Hs stimmt fiir das Blut 
von Mensch, Rind, Hamme), Pferd und Kanincben yollig uberein. Durch Er- 
hohung der Temp. um 10° wird die Geschwindigkeit der Dissoziation nahezu ver- 
doppelt- Die Oxyhiimoglobine von Karpfen, Aal und Frosch sind weniger be- 
atandig, ais diejenigen der Warmbluter. (C. r. soc. de biologie 83. 637—39. 1/5. 
[16/4.*] StraBburg, Eeole sup. de Pharmacie.) Sp ie g e l .

W illiam  K iister, Uber das Hamatoporphyrin. (V. Mittlg.) Gemeinsam mit 
Greering. Unter den gleichen Bedingungen wie der DimethyliUher (vgl. IV. Mittlg. 
Ztschr. f. physiol. Ch. 94. 172; C. 1915. II. 1188) lieB sich auch der Diathylather 
des Hamatoporphyrins darstellen (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 623; C. 1920. I. 
858). Beim K ochen  mit A. findet eine Umlagerung — wahrscheinlich Betain- 
bildung — zwischen den Carboxylen und den basischen N-Atomen der Pyrrolen- 
kerne statt, wodurch eine Veresterung yerhindert wird. Es erscheint weniger wahr
scheinlich, daB dieser Umwandlung eine Lactonbindung zugrunde liegt, weil sie 
durch Behandlung mit n. HC1 leicht wicder riickgaugig gemacht wird, so daB das 
HCl-Salz des HamatoporphyriniLthers sich bildet, das sich im UberschuB von Soda- 
Isg. glatt lost, wahrend das Umwandlungsprod., obwohl nicht verestert, in Soda- 
lsg. unl. ist. Eine Laetainisierung wiirde auBerdem eine Verstarkung der Basizitat 
bedingen, wahrend die Best. der Salzsaurezahl des Umwandlungsprod. das Gegen- 
tcil ergab. Ais Salzsaurezahl gilt diejenige HCl-Konz., welche, wenn gleiche Yolu- 
mina der ath. Lsg. der Farbstoffe und von HC1 miteinander geschiittelt werden, 
allen Farbstoff ans der ath. Lsg. wegnimmt. Hamatoporphyrin zeigt sich dabei 
starker basisch ais seine Ather, und diese starker ais seine Ester. Entgegengesetzt 
wie die Basizitat verha.lt sich die Neigung zur Betainbildung. Die Athylderiyate 
neigen entsprechend der Siiurezahl starker zur Betainbildung ais die Methylderiyate. 
In bezug auf die Fahigkeit, in wss. Lsg. 3 Mol. NH, zu binden, gleicht der Di
athylather dem Hamatoporphyrin. In bezug auf die Ag-Salze mit 3 Atomen Metali 
gleichen sich Dimethyl- und Diathylather, auch erfolgt aus beiden Athern die Los- 
losung des einen Alkyls unter langerer Einw. von HC1. Dieses Verhalten spricht 
fiir Verschiedenheit der beiden Seitenketten, die bei der Hamatoporphyrinbildung 
nach Anschauung des Vfs. aus Vinylen des Hiimins durch Wasseraufnalime hervor- 
gehen, was durch die Annahme erkliirt werden kann, daB das eine Vinyl dabei 
in eine primare, das andere in eine sekundare Carbinolgruppe ubergeht:

2—CH~CHŻ<^ ^er von ^-n^ 'n m' t dem Einwirkungs-
prod. von Br -f- Eg. auf Hamin (hauptsachlich HBr-Ester des Hamatoporphyrins 
-f- FeBr,) tritt die FeBr3-Gruppe in das Molekuł des Porphyrins zuriick, so daB 
durch AuiliDreste substituierte Hamine entstehen, hauptsachlich das A nil eines Di- 
hydrooxyhamins, C4łH4łO,NaFeBr. — Hamatoporphyrindimethylćither. Eine 0,9“/0ig. 
wss. Lsg. des Bromhydrats kann durch A. yollstiindig extrahiert werden. Tief 
dunkelviolette Krystalle von TEiCHMANNschem Typus aus A. C u-S al z, aus Eg. 
buschelformige, dunkelbraunrote Nadeln, 1. in Alkalien, unl. in verd. Siiuren. Das 
kompleie Cu-Salze des Dimethylesters ist in verd. Siiuren und Alkalien unl. — 
Hamatoporphyrindiathylather (vgl. 1. c.) Pulyer aus A. in inkr. kleinen Wiiifeln. 
Das HCl-Salz drusenartige hygroskopische Nadeln, die durch W. zerlegt werden. 
Bei dem Vers., den Ather mit h. HCl-haltigen A- zu yerestern, verwandelte er 
sich in das Betain. Die Esterbildung gluckte jedoch bei Zimmertemp. (ygl. 1. c.). 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 125—41. 1/3. [28/1.] Stuttgart, Lab. f. org. u. pharm. 
Chem. der techn. Hochschule.) G u g g e n h e im .

A. W indaus und H. Luders, Uber die Einicirkung einer alTcóholischen Natrium- 
acftatloung au f Cholesterindibromid. Bei Wiederholung der Yersuche von Lif-



1920. III . D. Organischjs Ch em ik . 93

SCHtfTZ (Ztschr. f. physiol. Ch. 106. 284; C. 1919. III. 715) ergab sich, daB in 
dem bei der Einw. von Na-Acetat auf Cholesterindibromid erhaltenen Prod. vom 
F. 141—142° nicht ein dem Cholesterin isomeres Metaćholesterin yorliegt, sondern 
gewolinliches Cholesterin, welchem wahrscheinlich eine geringe, schwer zu ent- 
fernende Verunreinigung beigemengt ist. Man erhalt aus diesem sogenannten Meta- 
eholesterin reines Cholesterin durch wiederholtes UmkryBtallisieren aus Methyl- 
alkohol oder durch Uberfiihrung in das Dibromid und Reduktion desselben mit 
Na-Amalgam. (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 183—85. 1/3. [7/2.] Gottingen, AUgem. 
chem. Lab. d. Univ.) G u g g e n h e im .

L. M ichaelis und A lbert v. Szent-Gyorgyi, Ber Ein/lufl der Salze au f das 
Edllungsoptimum des Gaseins. Die zur Fiillung giinstigste H'-Konz. von Casein 
wird verschoben, wenn man der Lsg. auBer der zur Regulierung der H'-Konz. not- 
wendigen Mischung von Na-Acetat und Essigsiiure noch ein anderes Salz zufugt. 
Die yerschiebende Wrkg. eines Salzes liangt sowohl von seinem Anion wie yon 
seinem Kation ab; sind beide gleich stark wirksam, so tritt keine Verschiebung dea 
Fallungsoptimums ein (nur bei RbCl und Na-Acetat beobachtet). Uberwiegt das 
Kation, so wird das Flockungsoptimum nach der weniger sauren Seite verschoben 
und umgekehrt. Al und La haben neben der verschiebenden auch eine ab- 
schwachende Wrkg. auf die Fiillung des Caseins in dem jeweiligen Optimum. 
(Biochem. Ztschr. 103. 178-84. 15/4. [23/12. 1919.].) " A r o n .

S. J .  T hannhauser und P. Sachs, fjber die Uefenucleinsaure. (Zur Mittlg. 
von H . St e u d e l  und  E. P e is e r , Z tschr. f. physiol. Ch. 108. 72; C. 1920 . I. 221.) 
D ie von St e u d e l  u. P e is e r  m it B a-A cetat aus der H efeuucleinsiiure fraktionierte  
Substanz is t n ich t genugend ch arak te ris ie rt, um ais B a-Salz der Uridinphosphor
saure angesprochen zu w erden. N ach den V erss. derV ff. is t das V. fre ier Uridin- 
phosphorsaure in der H efenuclein6aure B o e h r in g e r  n ich t w ahrschein lich . Sie 
muBte, da sie in  W . 11. is t, sich extrahieren u n d  aus der wss. Lsg. ais w enig 1. 
und charakteristisches B rucinsalz abscheiden lassen. D a dies n ich t der F a li ist, 
is t gemaB den friiheren  M ittlgg. (vgl. T h a n n h a u s e r  und  D okfm Ol i.e k , Z tschr. f. 
physiol. Ch. 100 . 121; C. 1918. I. 112) die H efenucleinsaure w eiterh in  ais ein 
T etranucleotid  aus der G uauosin-, A denosin-, Cytidin- und U rid inphosphorsaure 
aufzufassen, in  w elchen die U ridinphosphorsaure lockerer gebunden  is t ,  ais die 
ubrigen 3 N ucleotide, welche w ahrscheinlich auBer den Phosphorsiiureanhydrid- 
briicken noch in tram olekulare  iitherartigc B indungen von K ohlenhydrat zu K ohlen- 
hydra t enthalten . (Ztschr. f. physiol. Ch. 109 . 177—82. 1/3. [27/1.] M unchen, II. med. 
Klinik.) GUGGENHEIM.

E. H am m arsten, Eine „gekoppelte“ Nudeinsdure aus Pankreas. I. Mittlg. Vf. 
gelang es, wie F eu lg en  (Ztschr. f. physiol. Ch. 108. 147; C. 1920. I . 222), aus 
Pankreas eine Nucleinsaure darzustellen, welche ais eine molekulare Yerb. eines 
Tetranucleotids mit Guanylsiiure aufzufassen fst. Der Quotient N : P dieser ge- 
koppelten Nucleinsaure, sowie ihres Ca- und Ca-Na-Salzes, war 1,88 und stimmt 
uberein mit dem einer Verb. aus 2 Mol. Guanylsiiure und 1 Mol. Tetranucleotid. 
Es wird angenommen, daB diese durch esterartige Bindung zwischen Phosphorsaure 
u. Kohlenhydrat miteinander yerkniipft sind. Beim Erwarmen der Lsg. des Alkaii- 
salzes der Nucleinsaure mit l°/0ig. NaOH steigt die H'-Konz. und der elektrische 
Widerstand der Lsg., wiihrend der Gefrierpunkt unverandert bleibt, sichere Zeichen 
einer Hydrolyse mit Entstehung saurer Gruppen Beim Neutralisieren der Hydro- 
lysenfl. fiillt Guanylsiiure aus.

E ip e r im e te l le s .  Darst. der gckoppeltm Nucleinsaure. 600 g des nach Zer- 
kleinern yon mit 96%ig. A. und A. entwasserten Pankreasdriisen gewonnenen 
Pulvers werden mit 41 0,06-n. HC1 bei 6° eitrahiert und der Riickstand mit 1 IW . 
ansgewaschen. Das Ungel. wird mit 2 1 W. bei 0° yerruhrt und wiihrend 4 Stdn.
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mit gekiihlter 0,06-n. NaOH portionenweise ycrsetzt, so daB die Temp. nicht iiber 
0,5° steigt, und neutrales Azolithminpapier eben schwach blauyiolett gefiirbt wird. 
Die durch Leinwand gesiebte Lsg. wird bei 0° filtriert, das gelbe Filtrat mit 10°/oig. 
HC1 yersetzt, der grobfłockige, weilie Nd. abfiltriert und mit 1 %ig- Essigsaure ge- 
waschen. Der Nd. wird nochmals mit yerd. NaOH gel., filtriert, mit 10°/oig. HC1 
gefallt und die Fallung mit Essigsilure und dann mit A. und A. gewaschen und 
getrocknet. Dieses, Nućlein genannte Praparat enthalt 17,09% N, 5,61% P , ist 
unl. in W. und verd. Siiuren, 1. in yerd. Alkalien. Die alkal. Lsg. gibt starkę 
Biuretrk. Zur Isolierung der proteinfreien gekoppelten Nucleinsaure wird eine 
2%ig. Lsg. des Nucleins in verd. Alkali mit 0,5% CaCl, yersetzt. Die gekoppelte 
Nucleinsaure scbeidet sich dann in Form ihres wl. Ca-Salzes ab. Das C a-S alz  
wird mit W. und A. gewaschen. Es reagiert neutral, ist U. in NaCl-Lsg. und in 
l% ig. NaOH und gibt noch schwache Biuretrk. Durch Auswasehen mit 2%ig. 
Essigsaure, Losen in Alkali und nochmaliges Fallen mit CaClj wird es yollstiindig 
von proteinartigen Beimengungen befreit. Aus dem gereinigten Ca-Salz erhalt man 
die f r e ie  S a u re  durch Losen in verd. Alkali und Versetzen mit 2 Vol. 0,2°/0ig- 
alkoh. HC1. Die so ausgefiillte Siiure wird mit W ., A. und A. gewaschen u. ge
trocknet. Das N a-C a-S a lz  erhalt man durch Auflosen des Ca-Salzes in 10%ig. 
NaCl-Lsg. und Fallung mit A. Durch wiederholtes Losen in W. und Fallung mit
A. wird es gereinigt. Es ist 11. in W. und 20%'g- Na-Acetat. — Bei der Spaltung 
yon 50 g Nuelein mit 5%ig. H„SO< bei 100° konnten nach Neutralisation des Hydro- 
lysats mit NH3 und Aussalzung der Albumosen mit (NH^jSO* u. ammoniakalischer 
AgNOa-Lsg. Guanin und Adenin isoliert werden. Xantbin u. Hypoianthin waren 
nicht yorhanden. Nach der Hydrolyse des Ca-Salzes der gekoppelten Nucleinsaure 
mit H,SOł lieB sich mit A. Lamlinsaure estrabieren. Daneben lieB sich Guanin, 
Adenin, Cytosin u. Thymin feststellen. Die gefundenen Werte fiir den Quotienten 
Guanin : Adenin sprachen mit Wahrscheinlichkeit dafur, daB im Molekuł der unter- 
suchten Nucleinsaure 3 Mol. Guanin und 1 Mol. Adenin yorhanden waren. Etwa 
75% des Gesamt-N wurden ais Purinbasen-N gefunden. Der Rest entfallt auf die 
Pyrimidinbasen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 141—65. 1/3. [13/1.] Stockholm, 
Physiol.-chem. Abt. d. Karolinischen Inst.) G u g g en h e im .

Sam uel Clement Bradford, Uber die Theorie der Gele. II. Die Krystallisation 
der Gelatine. (I. ygl. Biochemical Journ. 12. 351; C. 1919. I. 790.) Die bereits. 
angedeutete Gewinnung yon Gelatine in mkr. Kugeln gelingt, wenn man 0,5- oder 
0,3%'g- Lsgg. yon N elsons „Crystal“-Gelatine schnell auf 100° erhitzt (zweckmaBig 
in Ggw. yon 0,1 % HgCls, um Bakterien auszuschlieBen) und in gut gereiuigte 
Krystallisierschalen filtriert. (Biochemical Journ. 14. 91—93. April [27/1].) Sp ie g e l .

D orothy Jo rd an  Lloyd, Uber die Quellung der Gelatine in Salssaure und 
Natrordauge. (Bericht an das Medical Research Committee.) Aus den eiugehenden 
Unterss. werden folgende Schliisse gezogen: 1. Gelatine ist eine amphotere Sub- 
stanz, die ais freie Base (oder Saure), sog. neutrale Gelatine, oder ais Salz in Yerb- 
mit einer Saure oder einer Base eiistieren kann. Ihr Mol.-Gew. ist ca. 10000 oder 
ein Yielfaches davon. — 2. Reine neutrale Gelatine ist nur bestandig bei dem iso- 
elektrischen Punkt (Pj£ =  4,6), wl. in h. W., unl. in k. W., aber fiihig, sich damit 
zu Hydraten oder festen Lsgg. (?) zu yereinigen. — 3. Bei P H <  4,6 wirkt sie ais 
Base und yereinigt sich mit HC1 zu 1., ionisierbaren Salzen; sie ist yielsiiuerig und 
nimmt um so mehr Saure auf, je starker sauer die Rk. der FI. wird; bei P h  < 2,5 
ist sie hanptsachlich in Salzform yorhanden. Die Rk. mit HC1 ist umkehrbar. —
4. Bei P h >  4,6 reagiert Gelatine ais Saure, sich mit NaOH zu 1., ionisierbaren 
Salzen, sog. Gelatinaten yerbindend. Sie ist auch yielbasisch u. nimmt wachsende 
Mengen Base mit zunehmend alkal. Rk. der FI. auf. Bei P jj 5  13 besteht sie haupt- 
sachlich in dieser Salzform. Sie reagiert leichter ais Saure ais ais Base, die Disso-
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juationskonstante fiir H ' ist groBer ais diejenige fiir OH'. Die Rk. Gelatine -J- 
NaOH =  Natriumgelatinat ist nicht umkelirbar. — 5. Es wird die B. von Keto- 
salzen in Sśiuren u. von Enolsalzen in Alkalien augenommen, wobei fur gewóhnliche 
Gelatine die Ketoform yorausgesctzt wird.

6. Gele sind Zweiphasenstrukturen, die nur an erster Stelle aus einem fl. System 
gebildet werden konnen. Sie bestehen au3 einem festen Gitterwerk yon gefallter 
neutraler Gelatine, mit der eine gewisse Menge W. verbunden ist, und einer dic 
Zwischenraume fiillenden Fl., die eine Lsg. von Gelatine in Salzform darstellt. —
7. Das Volumen irgendeines Systems in der Gelform wird durch das Gleichgewicht 
zweier entgegengesetzter Kraftformen bestimmt: a) Elastische Kriifte des festen 
Gitterwerks, die eine Zusammenziehung zu bewirken suchen; b) die osmotischen 
Kriifte der ionisierten Salze in den Zwischenfll., die nach Ausdehnung streben. —
8. Neutrale Gelatine beim isoelektrischen Punkte kann kein stabiles Gel liefern, da 
nur die Konstituente einer einzelnen Phase zugegen ist. Das bei Abkuhlung ge- 
bildete Gel kann sich bis zur yolligen Erstarrung kontrahieren. Ebenso kann Gela
tine in Salzform kein Gel bilden, sondern nur Sole in W. — 9. Das Verhaltnis yon 
neutraler Gelatine zu Gelatinesalzcn in irgendeinem System wird durch dessen Rk. 
bestimmt. — 10. Das Volumen, das ein Gelatinegel bei Quellung in eiuem fl. Me
dium einnimmt, ist abliśingig: a) von dem Verhaltnis der M. des gel. Elektrolyten zur 
M. der Gelatine; b) der geometrischen Form des Gels, c) der H ‘-Konz. des Me- 
diums usw. Gele, die in schwach saurem (oder alkal.) Medium quellen, yerlieren 
W. bei Uberfiihrung in eine Atmosphiire von gesattigtem Dampf, wobei der Ver- 
lust eine Funktion der Ek. der yorher benutzten AuBcnfl. ist. Er ergibt sich aus 
den elastischen Eigenschaften des Gels in Ubereinstimmung mit D o n n a n s  Mem- 
brantbeorie (Ztschr. f. Elektrochem. 17. 572; C. 1911. II. 743). — 11. Es ergab 
sich, daB der Yerlust an W. unter diesen Umstiindcn von bestimmten Stellen uber 
die ganze Oberflache hin erfolgt, ein Beweis fur die Theorie vAX B em m elen s, 
daB die Oberflache ais feste, yon Poren durchsetzte Membran zu betrachten ist. 
(Biochemical Journ. 14. 147—70. April. [19/2.] Cambridge, Biochem. Lab.) Sp ie g e l .

E. Biochemie.
I. Pfłanzenchemie.

R. Fritsch., Findet sich Selen im pflanslichcn und tierischen Organismusl 
Erwiderung. Vf. bleibt trotz der Polemik G assm anns (Ztschr. f. physiol. Ch. 108. 
38; C. 1920. H. 229) bei s einer friiheren negatiyen Antwort (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 104. 62; C. 1919. I. 873; vgl. auch K a r r e r , Hely. chim. Acta. 1. 499; C. 
1919. I. 802). (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 186-88. 1/3. 1920 [14/11. 1919.] Zurich, 
Agrikulturchem. Lab. d. eidgen. techn. Hochschule.) G u g g e n h e im .

H artw ig  F ranzen  und A dolf W agner, Uber die chemiscken Bestandłeile griiner 
P/lamen. 11. Mitteilung: {jber das Vorkommen eines Gemisches ungesattigter Alko
hole in vielen griinen Pflanzen. (Ygl. Cu r tiu s  und F ra n ze n , Sitzungsber. Heidel
berg. Akad. Wiss., Math.-naturw. Klasse, Abt. A. 1916; C. 1918. II. 195.) Das in 
Hainbuchen- und Edelkaatanienblattern nachgewiesene Gemisch ungesattiger Alko
hole (ygl. L ie b ig s  Ann. 404. 93; C. 1914. I. 1840) lieB sich durch den charakte- 
ristischen Geruch nach Befreiung yon den anderen fliichtigen Bestandteilen (maneh- 
mal auch basische Stoffe, wahrscheinlich NH3) in den Bliittern aller (40) untersuchten 
Pflanzenarten nachweisen. — Im Destillat aus Eberesche und Adlerfarn fand sich 
auch HON, in dem aus Erdbeerbldttem ein intensiy nach Citronen riechender Be- 
standteil (Citra.1). Auf dem ersten Destillat yerschiedener Pflanzen (Wermuth, Geor- 
gine, Pfcfferminze, Epheu) waren reichlich Óltropfen (ath. Óle). (Sitzungsber. Heidel
berg. Akad. Wiss., Math.-naturw. Klasse, Abt. A. 1920. 2. Abh. 4 Seiten. Sep. y. 
Yff. 7/2. Karlsruhe, Techn. Hochschule, Chem. Inst.) Sp ie g e l .
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R. E . K rem era und J. A. H all, tTbcr die Identifizierung der Citronensaure m  
der Tomate. Das aus der Pulpę durch Sattigen mit Ca(OH), und Aufkochen der 
FI. gewonnene Ca-Salz -wurde durch Kochen mit Na,COs in das Na-Salz, dann 
wieder in das Ca-Salz, aus diesem in das Pb-Salz, schlieBlich in die freie Saure 
umgewandelt, diese im Vaknumexsiccator krystallisiert und mit Phenacylbromid in 
den Triphenacylester, F. 104—105°, ubergefiihrt. (Journ. Biol. Chem. 41. 15—17. 
Jan. 1920. [11/11. 1919] Madison, Univ. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

P. B erto lo , Uber CitronensamenSl. Citronensamen enthalten je  nach dem 
Reifestadium 30—35°/0 hellgelbes, fl. Ol mit leichtem Citronengeruch und schwach 
scharfem Geschmack, unl. in A., D.!! 0,916, E. —5 bis —6°, n^*5 =  70°, Thermo- 
zahl 78°, kritische Losungstemp. in Eg. 104°. Sauerstoffabsorption (L iv a c h e ) 5,4“/,,. 
S.-Z. 2,82% Olsaure, V.-Z. 190—191. Jodzahl 103—108, Jodzahl der Fettsauren 94,
F. 41°, E. 35—38°. Eine Reihe von Farbrkk. wird angegeben. Citronensamenol 
ist halbtrocknend. (Annali Chim. Appl. 1. 54—55. Februar. Catania, Inst. f. pharm. 
Chem. d. Univ.) G b im m e .

B. A. D nnbar und E. R. Binnewies, Untersuchungen der Prosohirse, Analyse 
dts Ols und ein ćhardktcristisćher Alkohol. Das aus der Prosohirse (Panicum milia- 
cum) erhaltene Ol ist halbtrocken, dem Sesamól, Rapsol und ErdnuBol ahnlich. Es 
besteht in der Hauptsache aus Glyceriden folgender Fettsauren: Palmitinsiiure, Ól- 
siiure, Łinolsiiure und iso-Linolsaure, in geringerer Menge: Carnaubasiiiire und 
Datursaure. Die festen Siiuren lassen sich am besten durch fraktionierte Aus- 
fallungen mit A. yerschicdener Starkę isolieren. Die Bromierungsmethode ist zur 
Trennung der ungesiittigten Fettsauren ungeeignet. Das 01 hat folgende Konstanten:
D.*5,6 0,9228; nD =  1,4745. Unl. in 95°/0ig. A. (1 bis zu 35), u. absol. A. (1 bis zu 
25.) V. Z. 181,5, Jodzahl (HOel) 92,3. 1 g Ol enthalt 119 mg Ólsiiure. Das 01 ent- 
hiilt 10,9% Alkohole und OiysHuren. Die R e ic h e e t  MEissLsche Zahl ist 2,5. Un- 
verseifbare Teile 2,52°/o, Glyeerin (nach L ew k o w it sc h ) 3,31°/<,, Phytosterol (nach 
der A. O. A. C.-Methode), Nadeln vom F. 134° (aus h. A.) 0,63°/0. Phenole konnten 
nicht nachgewiesen werden, Aldehyde hochstens in sehr geringer Menge. Der Ge
halt an mit W.-Dampf fluchtigen Siiuren betragt 0,36% (ais HCOOH). Ein Prod., 
dessen Eigenschaften in manchen Beziehungen einem Phytosterol iihnelu, und 
welches wahrscheinlich ein Ketoalkohol, Prosol genannt, ist, ist isoliert, Cu H3eOj,
F. (korr.) 279°, 1. in h. A., h. A., Chlf., CSs, CC14, Xylol, Bzl., wl. in Pyridin, 
Essigsiiureanhydrid und Essigiither, unl. in W. und k. A. Mit 1 ccm EssigBaure- 
anhydrid und 2 Tropfen konz. HaSOj tritt weinrote Fiirbung ein. Aus der Verb. 
wurde Fluorescein erhalten, zwei Seitenketten stehen also in o-Stellung im Kern- 
ring. Weitere Unterss. iiber die Verb. sind im Gange. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 42. 658—66. Marz. [10/1.] Brookings, South Dakota State College of Agric. 
and Medianie Arts.) St e in h o e s t .

H. v. E n ler und I. L anrin , Uber die Temperaturempfindliehkeit der Saccha- 
rase. (Inuertase.) (Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 7. Nr. 24. 1—30. 23/4. — 
C. 1920. I. 225.) G u g g e n h e im .

O. Svanberg, Versuche zur Darstellung hoćhaktiver Saccharasepraparate. 2. Mitt, 
(1. Mitt.: Ztschr. f. physiol. Ch. 107. 269; C. 1920. I. 85.) Es wurden 80 1 Roh- 
hefe durch Yorbehandlung bei hoher Temp. (25—28°) auf den fiinffachen Saccha- 
rasegehalt gebracht und aus der vorbehandelten, abgepreBten Hefe durch Autolyse 
und Eitraktion der Hefereste mit Wasser die Saccharase ausgelost und durch 
A. fraktioniert gefallt. Die mit Kaolin enteiweiBten Saccharaselsgg. besaBen eine 
InversionsfUhigkeit I f  =  6,2—7,2 (bei 18,5°) (+0° ==> 7,45—6,4 Min.) pro g Trocken- 
gewicht. Ausbeute 84 g. Der groBte Teil des Trockengewichtes — 59,5—64,5%
— besteht aus Kohlenhydrat (Hefegummi), das nach Hydrolyse mit HjSO^ ais 
Glueose bestimmt wurde. Der N-Gehalt betragt 4,1—4,5% und ist hauptsachlich
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auf Aminosiiuren zuriickzufiihreu. Die Saccharase passierte Chamberlandfilter und 
Kollodiummembraneu, eine Probe wurde aber durch Dialyse in solchcn Membranen 
bis zurn Reinheitsgrad I f  =  9,45 ( ± 0 ' =  4,9 Min.) unter Yerlust von 50% des 
Enzyms, yerbessert. Dabei sank der N-Gehalt von 4—1,2%. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 109. 65—93. 1/3. [13/1.] Stookholm, Biocliem. Lab. d. Hochsch.) G u g g en h e im .

Thos. M. S e c to r, Lipolytische JEnzyme in Olivenol. Die Yerss. des Yfs. er- 
gaben, daB rohes, chemisch nicht behandeltes, filtriertes 01ivenol stets ein hydro- 
lysierendes Ferment enthalt, desseu Wirksamkeit durch l/4-stUnd. Erhitzen des 
Óles auf 150° zerstort wird. Eine Erwarmung auf 75° setzt die Wirksamkeit schon 
herab. Das Enzym behalt seine Kraft jahrelang. Der wss. Anteil des emulsions- 
artigen Bodensatzes von rohem Olivenol enthalt ein antilipolytisches Enzym. (Journ. 
Ind. and Engin. Chem. 12. 156—58. 1/2. 1920. [5/8. 1919.] Baltimore, Md. Unters.- 
Lab. v. M u s h e r  & Co.) G rim m e.

K. R ó rd am , Untersuchung von ólhaltigem Samen einer unbekannten Pflanze. 
Der Same, der im Aussehen dem Rapssamen ahnelt, wahrscheinlich von einer 
Kreuzung von Raps und Hederieh, enthielt etwa 40% Fett. (Kong. Vet.-og. Land- 
bohójskole Aarsskrift 1920. 36—42. Kopenhagen, Agrikulturchem. Lab.) G U n th e r .

K arl B ranhofer und Ju liaa  Zellner, Chemische Untcrsuchungen uber P/lanzen- 
gallcn. III. Mitteilung. (II. Mitt.: Ztschr. f. physiol. Ch. 101. 255; C. 1918. II. 
284.) Best. des W.-Gehaltes, PAe.-, A.-, Wasserauszuges, Gerbstoffs, 1. Nichtgerb- 
atoźFs, reduzierenden Zuckers, der freien Saure (ais KOH bcrechnet), in W. 1. 
MiDeralstofts, Gesamt-N, EiweiB-N, Rohfaser, Asche und dereń Gehalts an AljO, 
+  FejO,, Mn,04, CaO, MgO, K,0, NajO, SiO,, Pa0 6, SOs, Ci in Chermes abietis 
L. und in Hormomyia fagi H a r t i g ,  sowie in den n. pflanzlichen Organen, auf 
welchen diese Gallen wachsen, niimlich jungen Fichtenaprossen einerseits und 
Buchenblattern andererseits. Aus den erhaltenen Zahlen ergibt sich in Zusammen- 
hang mit friiheren Feststellungen, daB die biochemischen Verhaltnissc der Pflanzen- 
galle je nach Art des Erregers und der befallenen Organe weitgehend variieren, 
bo daB sich allgemeine Rcgeln nur schwierig aufstellen lassen. Sehr verbreitet iat 
ein gegeniiber den n. Organen erhohter Wassergehalt. Eine Vcrminderung des 
Chlorophyllgehaltes ist haufig, jedoch nicht notwendig (Ausnahme Pontania proxima 
auf Salii, Eriophyes piri auf Pirus communis). In 70% der Falle ist der Gesamt-N 
yermindert, bei einzelnen auffallend gering. Dabei iat das Yerhaltnis des nicht- 
eiweiBartigen N zum EiweiB-N bei den Gallen groBer ais bei den n. Organen. 
Der Gerbstoff ist h&ufig erhoht (Ausnahme Mikiola), sehr gerbstoffreiche Gallen 
Bcheinen wenig Zucker zu enthalten und umgekehrt. Starkę kommt hier und da 
vor. Die MembranstołFe (Rohfaser) sind in der Regel vermindert. Der Gehalt an 
freien Siiuren (sauren Salzen) zeigt sich bald vermindert, bald yermehrt, Anthocyan 
findet sich haufig. Die in PAe. und A. 1. StofiFe variieren, Fette finden sich stets 
nur in geringer Menge, dagegen biswcilen harz- und wachsartige Korper. Die 
Gallen sind haufig armer an Mineralsubstanz ais die n. Organe. Dies steht im 
Zusammenhang mit einer auffallenden Anreicherung des K. Yermehrt sind auch 
PO /, SO/ und Cl. Vermindert sind CaO und Fe^O, +  Al,O, und SiO,, haufig 
auch Mn. Das chemische Hauptphanomen der Gallenbildung liegt offenbar in der 
Anreicherung niedriger molekularer, krystalloider oder doch leichter diffuaions- 
fahiger Korper. Ais aromatisch wirksame Stoffe kommen nicht bloB Mineralstoflfe, 
organische Sauren und Zucker, sondern auch niedrige N Verbb. und Gerbstoffe in 
Betracht. In den Gallen verlaufen die synthetischen Prozesse offenbar langsamer 
und unyollstandiger wie in den n. Organen. tłber die Ursache der Gallenbildung
— den formatiyen Reiz — ist nichts Naheres bekannt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
109. 166-76. 1/3. 1920. [25/11. 1919.].) G u g g en h e im .

P eter K lason, Uber Lignin und LigninreakUonen. (Ygl. Svensk Pappers-
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Tidning Nr. 14; Papierfabr. 15. 641. 16. 1; C. 1918. I. 894; Arkiv for Kemi, Min. 
och Geol. 6. Nr. 15; C. 1919. I. 92.) (9-Naphthylaminsalz gibt mit Lignosulfosaurc 
nach Entfemung des reyersibel gebundenen Sulfits in saurer Lsg. eine gelbe Fiillung, 
die auf 1 N ca. 1,2 S enthiilt, in der FI. bei ca. 70° schm., aber in trockenem Zu- 
stande unachmelzbar iat. Das trockene Salz ist in CH3OH fast unl., zerfiieBt jedoch 
darin zu eiDer teigigen M. Warme verd. Alkalien losen das Salz unter Abscheidung 
eines Teiles des Naphthylainins; iithert man dieses aus, ao erhalt man durch An- 
siiuera wieder die gelbe FiilluDg. Vf. nimmt an, daB im Lignin der Komplex 
R-CH: CH-CHO yorliegt, der mit H2S03 und Naphthylamin unter B. von R • CHa •

CH(SO,-O-NH3-C10H7)"CHO =  R-CHs- C H < ^ i "? „  +  H ,0  reagiert. Beim
CH :NH-CI0H7

Behandeln der cycliachen Verb., dereń Unloslichkeit und Farbę so erkliirt ist, mit 
Alkalien wird teils das Alkaliaalz der Lignosulfosiiure neben freiem Naphthylamin, 
teils das Salz der Siiure R-CH2-CH(CH: N-C10H7).SO„H gebildet, das mit Saure 
wieder das cyclische NH4-Salz regeneriert. Da 11 der frischen Ablauge (mit 10% 
Trockensubstanz) 41 g der gelben Fallung liefert, wiihrend man mit jahrelang der 
Luft ausgesetzter Lange 50 g erhalt, kann man schlieBen, daB Lignin und Ablauge 
auch den Alkohol R-CH : CH*CH3-OH enthalten. Der einfachste aromatische Kom- 
plex dieser Art, Zimtaldehyd, gibt mit Phloroglucin u. HC1 eine hochrote Farbung 
und yereinigt sich mit Anilin und Naphthylamin zu gelben Verbb. Beim Erhitzen 
mit Sulfitkochsaure im EinschluBrohr auf 100° lost er sich langsam und gibt danu 
nach Entfemung des Sulfits mit aalzaaurem ^-Naphthylamin eine in der Kiilte er-

hiirtende, gelbe, plastische M., C8H5- CH2 ■ CH<^^"2_?  . Dieses Salz iihnelt
CH—NH-C10H,

dem lignosulfosauren Salz auBerordentlich, 1. in CH3OH, wl. in W. Die Lsg. fluo- 
resciert. Es enthalt wie das lignosulfosaure Salz auf 1 N 1,08 S und yerhalt sich 
gegen Alkalien wie dieses. Da dem Zimtaldehyd mit dem Lignin schlieBlich aruch 

.die Verharzung durch Mineralsiiuren gemeinsam ist, kann es ais erwiesen gelten, 
daB die Zimtaldehydgruppe, bezw. ConifcrylaUkhyd, HO • CsHs(0 • CH,) ■ CH : CH • 
CHO (und Coniferylalkohol) wesentliche und zugleich die einzigen nach auBen hin 
chemisch wirksamen Bestandteile des Nadelholzlignins sind. Hiermit steht in tlber- 
einstimmung, daB beim Erhitzen von Sulfitablauge mit Kalk Yanillin erhalten wird, 
und bei der trockenen Dest. von Nadelholz (vgl. Svensk. Kem. Tidskr. 1917. 14) 
Methyl-, Ałhyl- wid n-Propylkreosol entstehen. Auch die Ver3uchsergebnisse von 
W ich e lh ao s  und L ange (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 4 9 . 2001. 52. 2054; C. 1916.
II. 744. 1920. II. 387), die beim Behandeln yon Holz mit Dampf bei 180° Sub- 
stanzen erhielten, die Ligninrkk. gaben, ohne aus Vanillin zu bestehen, finden hier
mit ihre Deutung. (Ber. Dtsch. Chem. GeE. 53. 706—11. 15/5. [19/2.] Stockholm, 
Forstakademie.) R ic h t e r .

2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.
H. Cołin, Uber die diastatisćhe Hydrolyse des Inulins. (Vgl. Buli. Assoc. Chi- 

mistes de Sucr. etD ist. 37. 121; C. 1920 .1. 684.) Vf. konnte bei der diastatisehen 
Hydrolyse von Inulin keine Zwischenprodd., wie z. B. das Synanthrin yon T a n k et , 
beobachten; die Drehung sank jedesmal wie bei der Saurehydrolyse auf —81*, 
wahrend Synanthrin bei der Saurehydrolyse ein 64° nach links drehendea Zucker- 
gemisch liefert. Auch mit Topinambursaft wurden die gleichen Resultate erhalten, 
wenn man ihn gleich nach dem Auapressen mit Sauren behandelte oder der lang- 
samen Wrkg. seiner Diastasen iiberlieB. tJber eine etwaige Beteiligung der In- 
yertase (Sucrase) am Abbau des Inulins liiBt sich nur aussagen, daB Inyertase allein 
Inulin nicht angreift. Die Layulosane, welche das Inulin in den Topinambur-
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knollen begleiten (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 166. 305; C. 1918. II. 43), 
yerdanken ihren Ursprung sicherlich nicht der Wrkg. einfacher hydrolysierender 
Diastasen. Die Tiitigkeit der „Inulase“ beschrankt sich auf eine Spaltung des Inulina 
in seine Koinponenten. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1010—12. 26/4.) R ic h t e r .

Carl Neuberg' und E lsa R einfurth , Uber die Vergdrbarkeit der Brenztrauben- 
sdure unter den Bedingungen des Abfangverfahrens. (Vergarung der Pyruvinat- 
sulfite durch 22e/ć.) (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 462; C. 1920. I. 534.) Zur 
weiteren Widerlegung der Angabe yon Z e r n e b  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 325; 
C. 1920. I. 388), daB Brenztraubensiiure nicht mehr yergarbar sei, sobald die 
Menge des yerwendeten Sulfits 1 Mol. auf 1 Mol. von jener betragt, wird gezeigt, 
daB unter den yerschiedensten Modifikationen glatte Yergarung bei der angegebenen 
Meuge Sulfit und selbst bei noch groBeren erfolgt, wenn durch Yerwendung eines 
geeigneten „Puffersystems“ (Essigsiiure-Acetatgemisch, Citronensaure-Natriumcitrat 
oder Glykokoll) eine giinstige H'-Konz. hergestellt wird. Alle gepruften Hefen und 
Hefezubereitungen bewirkten dann die Zerlegung der Brenztraubensaure in Ggw. 
von Sulfiten, und unter gunstigen Permeabilitatsyerhiiltnissen, den OBmotischen Be
dingungen der Zuckeryergarung yergleichbar, wird die Brenztraubensauresulfit- 
doppelyerb. schneller yergoren ais die lockere Yereinigung yon Zucker mit Sulfit. 
Ais V o rle su n g sv e rs . geeignet ist folgende Anordnung: Man yersetzt 2 ccm 
m-Brenztraubcnsiiure mit 2 ccm m-Dinatriumsulfit und 2 ccm Essigsaure-Acetat- 
gemisch (60 g CH3*COsH -f- 272 g CH3-CO,iS(a-3HsO im Liter), yerd. mit 14 ccm 
Leitungswasser und sehiittelt darin 3 g Trockenhefe auf. Es setzt alsbald bei 
Zimmertemp. stiinnische Entw. von C04 ein, so daB das GargefaB in der Regel 
innerhalb 10—20 Minuten ausgegoren ist. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1039—52. 
12/6. [22/4.] Berlin-Dahlem, Kaiser WiLHELM-Inst. f. exp. Therapie.) S p ie g e l .

F r. W eis, Wasserkulturversuch in verschiedeneti Nahrlósungen, besonders zur 
Beurteilung der Bedeutung des Mangans und der Wasserstoffionenkonsentration. 
Mangansulfat, in der Menge der Nahrlsg. zugefugt, die ihrem n. Fe-Gehalt aqui- 
yalent ist, hat keinen gunstigen EinfluB auf das Pflanzenwachstum. Die gunstigste 
H-Ionenkonz. betrug bei den untersuchten Pflanzenarten pH =  4,5—6,0. (Kong. 
Vet.-og Landbohojskole Aarsskrift 1919. 239—80. Kopenhagen, Pflanzenphysiolog. 
Lab.) GtlNTHER.

W. K riiger, Uber die TJrsaćhe der Herz- und Troćlccnfaule der JRunkelrube. 
Die Krankeit ist keine Infektion durch Parasiten (Phoma betae); sie tritt auch ohne 
diesen Pilz auf, ferner kann man die Krankheit durch Zusatze zum Boden ver- 
starken (CaCO,) oder hervorrufen (NajCO,), oder yerhuten: (Torf, Gips, CaC)s, Eisen- 
und Tonerdeyerbindungen, Schwefel, Teile solcher Boden, in denen Herzfaule 
nicht auftritt). Es handelt sich yielmehr um einen chemischen Vorgang, bei dem 
durch irgendwelche Umsetzungen Alkalien gebildet werden, welche die jungen 
Blatter, das Herz oder das im lebhaften Wachstum begrififene Stengelgewebe zum 
Absterben bringen. (Landw. Vers.-Stat. 95. 153—56. Febr. 1920.) VOLHARD.

A rth u r R.. Ling, Die Bildung von Zucker in rerschiedenen Pflanzen und desstn 
Geicinnung daraus. Zusammenfassende Besprechung der biologischen Vorgange 
bei der B. yon Zucker in Pflanzen, dessen V. in Zuckerrohr u. Zuckerrube u. der 
Gewinnung daraus im gewerblichen GroBbetriebe. (Journ. Inst. Brewing 1920. 
Febr.; Chem. News 120. 98—101. 27/2. 113-16. 5/3.) R O h le .

Rene Legroux und Joseph M esnard, Yitaminc fiir die Bakterienziichtung. 
Die nach einer bestimmten Methode hergestellten Ausziige von roten Blut- 
korperchen oder gewissen Organen enthalten Substanzen, die fiir das Wachstum 
des PFEiFFERschen Bacillus von elementarer Bedeutung sind. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 170. 901—4. 12/4.) B o b iń sk i.

A. Rasm ussen E eersto rp , Untersuchungen uber das Yorkominen von Bakterien
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der Paratyphusgruppe im Darminhalt gesunder Schweine. Bei 30 Schweinen wurden 
keine zur Paratyphusgruppe gehorigen Mikroben nacbgewiesen; aus 75 Schweinen 
wurden insgesamt 250 Stamme isoliert. (Kong. Vet.-og Landbohojskole Aarsskrift
1919. 113—28. Kopenhagen, Serumlab.) GtJNTHER.

G erhard W a g n e r , Btitrage zur Epidemiologie und Bakteriologie des Para
typhus A , sowie Untersuchungen uber das Garrermógen der Typhoideen. Aus dein 
Eiter einer nach mehrmonatigem Bestehen abscedierenden Geschwulst wurden 
gleichzeitig Typhus- u. Paratyphus A-Bakterien gezuchtet. Es wurde eine zucker- 
empfindliche Variante des Bact-. Paratyphi A beobachtet. Ferner wurde auch fiir 
Paratyphus A das V. der A-Forra bei unmittelbarer Ziłchtung aus dem mensch- 
lichcn Korpcr festgestellt. Verss. uber das Garyermogen der Typhoideen fuhrten 
im wesentlichen zu folgenden Ergebnissen: Nicht angegriffen wurden Erythrit, 
Adonit, Sorbose (im Gegenśktz zu Dextrose, Galaktose, Mannose, Layulose), Lactose 
und Saccharose (im Gegensatz zur Maltose) Raffinose, Inulin (im Gegensatz zu Dei- 
trin) und Salicin. Bact. typhi greift auBerdem nicht an: Dulcit, Arabinose, Rham- 
noBe. Aus den angegriffenen Stoffen bildet er nur Saure, kein Gas. Paratyphus- 
bakterien yerhalten sich wie Typhus, yergaren aber auch Dulcit, Arabinose, Rham- 
nose. In der Gasbildung bestanden zwischeu A- und B-Bakterien qualitative und 
ąuantitatiyo Unterschiede. — Eine zuckerfreie Garung wurde bei Angehorigen der 
Pyphus-Paratyphus-Coligruppe in bezug auf Aineisen-, Bernstein-, Brenztrauben-, 
Glycerin-, Wein- und Citronensaure festgestellt. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 
9 0 . 37—64. 16/3. Kiel, Hyg. Inst. d. Univ.) B o r in s k i.

F. Prein , Zur In(luenzaepidemie 1918 auf Grund bakteriologischer, pathologiscłi- 
anatomischer und cpidemiologischer Beobachtungen. Der lufłuenzaerreger ist noch 
nnbekannt. Der PFEiFFERsche Bacillus ist ein Sekundśirerreger u. ais spezifisches 
Virus der Influenza abzulelinen. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 9 0 . 65—126. 
16/3.) B o r in s k i .

H einrich  PreU , Zur Athiologie der pandemischen Grippe. Die Grippe ist 
wahrscheinlich ais eine Chlamydozoenkrankheit mit zahlreichen Bakterien, ins- 
besondere Streptokokken, Pneumokokken und auch dem Influenzabacillus ais 
Hekundaren Erregeru der Komplikationen aufzufassen. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.- 
Krankh. 9 0 . 127—82. 16/3. Tubingen.) B o r in s k i .

A. P aillo t, Uber eine Beaktion der Mikronucleocyten der Baupen von Euproctis 
Chrysorrhea bei Infektion mit Bacillus Melolonthae liąuefaciens y. Nahere Be- 
schreibung yon lichtbrechenden Zelleinschlussen. Die Erscbeinung wird auch durch 
das in den Kulturen des Bacillus gebildete filtrierbare Toiin heryorgerufen, aber 
weniger intensiy ais durch das in den Raupen selbst gebildete. Langeres Erhitzen 
auf 53—55° zerstort dieses Toxin fast yollstiindig. (C. r. soc. de biologie 83. 615 
bis 617. 1/5. [19/4.*] Said-Genis-Laval, Station entomol. du Sud-Est.) Sp ie g e l .

Oluf Thomsen und FerdLnand W ulff, Meningokokkensepsis, Kulturen aus 
Petechien. Pathogenese der PeUchialflecke. Typus des Meningococcus. In Fallen 
von Meningokokkensepsis ohne Symptome seitens des Zentralnervensystems war 
die Ziichtung der Kokken au3 dem Blute nicht moglich, .gelang aber leicht durch 
A usstreichen der unteren Flachę einer Petechie auf Ascitesagar. Die Kokken 
finden sich in den Capillaren der Haut, zum groBten Teil in Endothelien einge- 
schlossen. Der gezuchtete Meningokokkus wird ais Typus A bezeichnet. Er ist 
nicht identisch mit den in England yon GORDON gefundenen Stammen. (C. r. soc. 
dc biologie 83. 701—5. 8/5.) J o a c h im o g lu .

C. L evad iti und P. H arv ier, Experimentelle Untersuchungen aber Encephalitis 
lethargica. Das Yirus der epideinischen Encephalitis ist auf Kaninchen nur durch 
die Nase nach Skarifikation der Nasenschleimhaut ubertragbar. Blut, Knocben- 
mark, Lunge, Nieren, Milz, Leber, Speicheldrusen der infizierten Tiere enthaken
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das Gift nicht. Ein mit Encephalitisvirus subcutan infizierter Affe war fur Polio- 
inyelilisyirus empfiinglich, wie ein normales Tier. (C. r. soc. de biologie 83. 674 
bis 676. 8/5.) J oa ch im o glu .

A. H orn , Uber das Yorkommen von Bakterien in der M akulatur und in der 
Mile von notgeschlachteten Pferden. In 94°/„ der unterauchten Fiille verlief die 
bakteriologische Priifung negatiy. In den positiycn Fallen konnten Fleiscli- 
vergiftuugaerreger nicht nachgewiesen werden. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 
3 0 . 212—13. 15/5. Berlin-WeiBenaee.) B o r in s k i.

4. Tierphysiologie.
H. C. Sherm an, Der Eiweifibedarf fur Erhaltung beim Meiischen. Eine Be- 

rechnung aller friiheren Unterss., soweit sie zuyerliissig eracheinen, fiihrt zu 
folgenden Schluaseu: Fiir die Erhaltung eines gesunden Mannes oder einer ge- 
sunden Frau i«t eiue Zufuhr von nicht mehr ais 35—45 g EiweiB tiiglich, auf 70 kg ■ 
berechnet, ausreichend, aelbat wenn daa EiweiB nicht ausgewahlt und nicht bc- 
sondera hochwertig ist; ein Standard von 1 g EiweiB pro kg Korpergewicht and 
Tag gibt eine Sicherheitsgrenze vou 50—100°/o uber dem Mindestbedarf fur die 
Erhaltung des Gleichgewichtes. — Fiir Wachstam und Zeugung sind yerhaltnis- 
iniiBig gróBere Mengeu yon EiweiB erforderlich und die Auswahl dea EiweiBes ist 
hier von groBerer Bedeutung. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 38—40. 
Jan. 1920. [17/11.* 1919.] Columbia, Univ., Chem. Dept.) A ron .

Hans Aron, Uber den „Nahricert“ und die Bedeutung der Nahrungsfette. (Vgl. 
Biochem. Ztschr. 92. 211; Monatsschr. f. Kinderheilk. 15. 561; C. 1919. I. 482.
1920. 1. 782.) Der Menach vermag eine fettfreie oder fettarine Ernahrung wobl 
einige Monate ohne jeden nachweisbareu Schaden zu ertragen, denn der Brenn- 
wert des Fettes kann durch anderes Materiał aquicalorisch eraetzt werden. Gc- 
wiase Bestandteile der Nahrungafette sind aber fiir die Gesundheit von weittragen- 
der Bedeutuug und konuen deslialb auf die Dauer in der Nahrung nicht entbehrt 
werden. Die einzelnen Nahrungsfette aind nicht gleichwertig, da sie einen yei- 
schiedeneu Gehalt an den fiir das Leben u. die Gesundheit unentbehrlichen Nahr- 
stoffen besitzen. Die „biologisch hochwcrtigcn'1 Nahrungsfette (Butter, Lcbertran) 
konnen nicht durch „biologisch minderwertigc11 (Pflanzenfett, Schweineschinalz) ersetzt 
werden. Durch systematische Fiitterungsyeras. an jungen wachsenden Batten ist 
inan in der Lage, die „biologische Wertigkeit“ der einzelnen Nahrungsfette experi- 
mentell zu priifen. (Biochem. Ztschr. 103. 172—77. 15/4. 1920. [17/12. 1919.] 
Breslau, Uniy.-Kinderklicik.) A r o n .

A rth u r fia rd en  und Sylvester Solomon Z ilva, Die Antiskorbutbediirfnisse 
des Affen. Ein Affe (Macacus) yon 2—3 kg brauclit bei Skorbutkost zum Schutze 
gegeu die Krankheit ungefahr eben so yiel Orangenaaft wie ein Meerschweinchen 
von 300—400 g. Wahrend bei diesen Tiercn die Krankheit nur 3 Wochen zur 
Entw. braucht, dauert es bei Affen ca. 2 Monate. (Biochemical Journ. 14. 131—3-1. 
A pril. [27/2.] LiSTEU-Inst.) Spie g e l .

H a rrie tte  Chick uud E leanor M argare t H unie, Die Erzeugung pellagra- 
nhnlicher Symptomc bei Affen durch langere Futterung mit eiweifSarmer Kost. Von 
drei Affen, die eine Kost mit wenig und biologisch geringwertigen EiweiBstoffen 
erhielten, zeigten zwei neben Gewichtsabnahme, die moglicherweise wesentlich anf 
teilweise Aushungerung infolge Yerschmahung der Kost zuriickzufiihren war, nnr 
geringe Hauterkrankung, der dritte, der ordentlich fraB, floride Hautlasionen und 
órtlichea Odern. Veras. zur Hcilung mit Tryptophan ver3«gten in einetn, wahr- 
scheinlich zu weit yorgeachrittenen Fali, yerschoben im zweiten den Tod um yiele 
Wochen uud milderteu im dritten die Erscheinungen etwas. Weiterer Zusatz 
von Łysin, Arginin und Histidin in einem Falle schien die Wirkung nur wenig

11. 3. S
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zu verbessern. Zusatz von 5—10 g Gaseinogen yersagte bei dem schlechten Falle, 
gab im zweiten nur wenig weitere Besserung, aber in dem Palle mit den schwersten 
Hauterscheiuungen einen scharfen Umschwung in diesen. (Biochemical Journ. 14. 
135—46. 1 Tafel. April. [2/3.] LiSTER-1'nst.) S p ie g e l .

A rthu r H arden und Sylvester Solomon Z ilva, Diiitetischc Versuche mit 
Froschm. Nach Ausfall der Yerss. mit kiinstlich zusammengesetzter Nahrung 
scheint fiir die Erhaltung des erwachsenen Frosches der wasserl. Faktor B not- 
wendig. Die Yerss. mit Kaulquappen blieben bisher ergebnielos, weil noch keine 
gute yollstandige Kost auf kiinstlichem Wege fiir sie gefunden wurde. (Biochemical
Journ. 14. 263—66. April. [8/3.] LiSTEP.-Inst.) S p ie g e l .

Adams D utcher, Die Natur wid Funktion des antineuritisćhen Vitamins. 
Wiihrend der Entw. der Ernahrungspolyneuritis bei Vogeln wurde Sinken der 
Korpertemp., nach Vitamingaben Steigen beobachtet. Der Katalasegehalt der Ge- 
webe yitaminarm erniihrter Vogel mit Polyneuritis war bis fast auf die Hśilfte der 
Norm herabgesetzt; die Hoden erreichten in Gewicht und GroBe oft nur 20°/o der 
Norm. Vf. kommt zu dem SchluB, daB die Tiitigkeit der Organe der iuneren 
Sekretion yon der Reizwirkung der Vitamine abhangt. (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 6. 10—14. Jan. 1920. [17/11.* 1919.] Minnesota, Agric. Esp. Stat.) A eo n .

C. N. Myers und Carl V oegtlin, Die chemische Isolierung der Vitamine. Die 
bisher zur Isolierung der „Vitamine“ augewandten Fallungsrkk. sind wenig brauch- 
bar, und man hat fśilschlich ganzlieh unreinen Substanzen bestimmte chemische 
und physikalische EigenBchaften beigelegt. Die aktive Substanz kann aus ge- 
trockneter Hefe durch sauren Methylalkohol leicht estrahiert werden. Aus diesem 
Extrakt kann durch die FUNKsche Ag-Metbode und die Behandlung mit H2S 0 4 
eine krystallinischc. Substanz erhalteu werden, die durch Trocknen ihre Wirksam- 
keit yerliert uud Histamin oder ahnliche Substanzen enthiilt. Die physiologische 
Wrkg. der aus Hefe bereiteten Substanzen iihnelt der in gleicher Weise aus Diinn- 
darmschleimhaut gcwonnener StofFe. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 3—4. 
Jan. 1920. [17/11. 1919.*] U. S. Publ. Health Seryice.) A r o n .

E llen  M arion Delf, Wirkung dtr Hitze au f den antiskorbutischen Erganzungs- 
faktor von Gemiise- und Fruchtsdften. Safte yon Kohl, schwedischen Riiben und 
Orangen wurden unter LuftabschluB auf Tempp. bis 130° erhitzt. Ihre antiskor- 
butische Krafc erleidet dabei Abschwachung, am stiirksten bei Kohl, am schwiichsten, 
iiberhaupt erst bei 130° merklich, bei Orangen, dereń Saft die starkste Acidiiat 
besitzt. (Biochemical Journ. 14. 211—28. April. [2/3.] LiSTER-Inst.) S p ie g e l .

A rth u r H arden  und R obert Robison, Die antiskorbutischen Eigenschaftcn 
konzentrierter Fruchtsdfte. Teil III. Es ist friiher (Journ. Roy. Army Med. Corps 
1919. 48) gezeigt worden, daB Orangensaft durch Verdampfen bei niedriger Temp. 
in  eine trockene feste M. yerwandelt werden kann, die noch in betrachtlichem 
Grade die antiskorbutischen Eigenschaften des Roksaftes aufweist. Neue Yeres. 
haben dargetan, daB diese Eigenschaften auch bei zweijahriger Aufbewahrung in 
trockener Atmosphiire sich nicht iinderten. (Biochemical Journ . 14. 171—77. April. 
[2/3.] LiSTER-Inst.) Sp ie g e l .

A rth u r D. Holmes und H arry  J . Deuel j r . ,  Verdaulichkeit geicisser ver- 
schiedener P/lanzenfette. Die Yerdaulichkeit ergab sich fiir Avocadofett S7,9°/0, 
Cohunol 99,1%, Capuasstifett 94,1%, JSanfsamenol 98,5%, Pahnkernol 9S%, Mohn- 
samenol 96,3%. Die Verdaulichkeit von EiweiB und Kohlenhydrat wurde durch 
diese Fette nicht in ungewohnlieher Weise beeinfiuEt. AuBer Capuassufett, das 
leichte Storungen yerursachte, zeigten sie keine ungiinstigen physiologischen Wrkgg. 
Journ. Biol. Chem. 41. 227-35. Febr. 1920. [29/11. 1919.] Washington, U.S. Dep. 
of Agric.) S p ie g e l .

W. H. Olmsted, Yerwertbarkeit des Kohlenhydrats in gcicissen Yegetabilien.
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Um festzustellen, wie bei kohlenbydratarmen Vegetabilien, die bei der Diabetiker- 
kost iiblich sind, die Kolilenhydrate ausgenutzt werden, wurden der Gehalt an 
uberhaupt yerdaulichem Kohlenbydrat durch Verdauung mit Takadisistase u. Best. 
der Reduktion yon CuO und die vom Phlorrhizinhund yerwertete Mengc mit dem 
von anderer Seite angegebenen Gehalt (Tabellen yon A t w a t e r  und Br y a n t , U.S. 
Dep. Ągric. Buli. 28) yergliehen. Das Ergebnis ist:

Takadiastase °/0 Phlorrhizinhund °/, A.
K o h l .......................................

„ dreimal gekocht . . .
Blumenkohl..............................

„ dreimal gekocht.
S p inat.......................................
L a t t i c l i ..................................
(Journ. Biol. Chem. 41. 45—58, 
Univ. School of Med.)

H o lg e r  M o l lg a a rd  und

4,4
0,4
2,8
0,8

5
0,5
3,4
0,8
1,2

u. Br.
4,5

3,7

2,3
1,0  —  2.2 

Jan. 1920. [11/11. 1919.] St. Louis, Washington.
Sp ie g e l .

A. C. A ndersen, Mcthodisćhe und technische Be-
schreibung eines Pettenkoferschen Iiespirationsapparates zu Versućhen mit gemolkcnem 
Vieh nebst vorlaufiger Berechnung der Yersuchsresultate. Die Arbeit enthiiit 
Messungen iiber den Atmungsstoffwechsel Milch gebender Kiihe mit gcnauer Be- 
schreibung der Methode und Apparatur. (Kong. Vet.-og Landbohojskole Aarsskrift 
1917. 193—30". Kopenhagen, Tierphyslolog. Abt. d. Vers.-Lab.) GtfNTHER.

F rancis G. B enedict, Der Grundstoffwechsel von Enabcn im Alter von 1 bis
13 Jahren. Die Warmeproduktion fur 24 Stdn. fur den Grundyerbrauch laBt sich 
aus folgender Tabelle entnehmen:

Gewicht Cal. Gewicht Cal. Gewicht Cal. Gewicht Cal.
3 kg 150 12 kg 625 21 kg 885 30 kg 1115
4 » 210 13 „ 660 22 J f 910 31 ,. 1140
5 n 270 14 „ 695 23 )1 940 32 ,. 1160
6 330 15 „ 725 24 965 33 „ 1180
7 ł> 390 16 „ 755 25 )> 990 34 „ 1200
8 445 17 ,, 780 26 JJ 1020 35 „ 1220
9 }J 495 18 „ 805 27 }ł 1045 36 „ 1240

10 ?> 545 19 „ 830 28 J) 1070 37 „ 1255
11 590 20 „ 860 29 U 1090 38 1275

(Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 7—10. Jan. 1920. [10/11. 1919.*] Boston, 
Ca r n e g ie  Inst.) A r o n .

H. C habanier und M ary L ebert, Vergleich der Yeranderungen der Glykdmie 
und des Zuckerverbraućhs bei normalen Individuen und Diabctikern. Beim n. 
Menschen und beim Diabetiker besteht ein Parallelismus zwischen der Glykamie 
einerseits und der ausgeschiedenen Menge COs , also der Intensitiit der Glucose- 
yerbrennung andererseits. Aber unter gleichen Bedingungen ist beim Diabetiker 
der Glucoseyerbrauch geringer ais beim Normalen. (C. r. soc. de biologie 83. 459 
bis 461. 17/4.*; A ro n .

F. L aporte und L. C. Sonia, Cholesterinbildung durch die Milz, eigene Be- 
wegumgen der Milz und Anderungen der morphólogischen Elemente des Blntes wahrend 
der sekretorischen Tatiglceit. Plethysmographische Yerss. an der Milz nach Stiure- 
applikation in das Duodenum zeigten, daB der Rhythmus der eigenen Kontraktionen 
der Milz beschleunigt wird. Die Zahl der roten Blutkorperchen im arteriellen 
Blute der Milz nimmt nach der Saurezufuhr leieht ab, wShrend die Zahl im yenosen 
Blute eine leichte Zunahme erfiihrt. (C. r. soc. de biologie 83. 660—62. 8/5. Tou- 
louse, Inst. de pbys. de la Faculte de Med.) J oachim oglu .

J. E. Abelons und L. C. Sonia, Uber die Cholesterinbildung aus Mihgcwebe 
in vitro. (Vgl. L a po r t e  und Soula, C. r. soc. de biologie 83. 660; yorsteh. Ref.)

8 *



104 li. 4. T ie r ph y sio l o g ie . 1920. II I .

Wird Milzgewebe der Autolyse uuterworfen, bo nimmt sein CholeBteringehalt erst 
zu und dann ab. Auch Leber- u. Hirngewebe habeu die Eigenschaft, Cholesterin 
zu bilden. Oyarien-, Thyreoidea-, Nieren , Nebennierengewebe zeratoren das Chole- 
sterin. Zusatz von Cholsiiure zu Milzgewebe erhoht die Cholesterinbildung. (C. r. 
r. soc. de biologie 83. 663—65. 8/5. Toulouse, Inst. de phys. de la Facultć 
de Mćd.) J o a c h im o g lu .

E. L. Kennaway, Bemerkungen iiber die Entstehung der Proteine. Abhandlung 
iiber die Entw. der yerachiedenen Aminosauren im tieriachen u. pflanzlichen Orga- 
uismus. (Chem. News 120. 13—16. 9/1. Middlesei Hospital, London.) J u n g .

H ans Ereund, Uber den therapeutischen Wert von Allgemeinbestrahlungen mit 
(juarzlicht. Die durch die Jesionek- oder Hallenquarzlampe ermoglichte Allgemein- 
bestrahlung stellt nach bisherigen Erfahrungen einen bedeutsamen therapeutischen 
Heilfaktor dar. (Pharm. Zentralhalle 61. 233—37. 22/4. Leipzig) M anz.

C arl Bachem, Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie. (Januar bis 
Marz 1920.) Fortsetzung der Berichterstattung (vgl. Zentralblatt f. inn. Med. 41. 
233; C. 1 920 . I. 783) fiir den genannten Zeitraum. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 
3S5—97. 29/5. Bonn.) S p ie g e l .

P. G. A lbrecht, Wirkung von Jodiden bei der Autolysc von Lebcrgewebe. Die 
Autolyse von Leberbrei wurde durch Zusatz von NaJ in Konzz. von 0,03—2°/, 
nicht beeinfluBt. (Journ. Biol. Chem. 41. 111—17. Jan. 1920. [10/11. 1919.] Chicago, 
Univ. of Illinois.) Sp ie g e l .

G. Davis Bnckner und J . H. M artin, Einflu/i von Calcium au f die Zusammen- 
setzung der Eier und au f das Gerippe legender Hennen. Legende Hennen, dereń 
Veraorgung mit Ca auf die in der Nahrung von Natur yorhandene Menge be- 
schrankt ist, fahren fort zu legen, bis eine allgemeine Verarmung an Mg, P  u. Ca 
in ihren Knochen und Gerippen bei gleichbleibendem Yerhaltnis Ca : P eingetreten 
ist. Solange dabei der Stoffwechsel der Hennen noeh die B. einer Eischale ge- 
stattet, bleibt der Eiinhalt ziemlich konstant, so daB er eine durchschnittlich aus- 
reichende Versorgung des Embryoa mit Ca, Mg und P ermoglicht; die Sehalen 
werden bei wesentlich gleichbleibender Zus. dunner. Zusatz von Kalkstein oder 
Austemschalen zur Nahrung steigerte die Eierzeugung um 69,4°/0. (Journ. Biol. 
Chem. 41. 195—203. Febr. 1920. [4/12. 1919.] Leiington, Kentucky Agric. Exp. 
Station.) Sp ie g e l .

Klein, Etwas iiber Maul- und Klauenseuche. Von B er tsch y  (Schweiz. Arch. 
f. Tierheilk. 1919. 387. 1920. 25) ist behauptet worden, daB Kinder, die aus Weich- 
eisenrohren flieBendea W. erhielten, seuchenfrei blieben. Da in jedem Futter der 
Wiederkiiuer Fe yorhanden ist, kann die obige Annahme nicht zutreffen. Von der 
intrayenosen und atomachalen Darreichung von Eisenyitriol ais Yorbeugungs- und 
Heilmittel der Maul- u. Klauenseuche wird abgeraten. (Dtsch. tieriirztl. Wchaehr. 
28. 22S—29. 15/5.) B o r in sk i.

E. Neisser, Uber Jodbehandlung bei Thyreotoxikose. Eine groBe Zahl thyreo- 
tosischer Erscheinungen u. BASEDOWscher Erkrankungen wurde durch kleine Jod- 
kaliumgaben (dreimal taglieh 2—5 Tropfen einer Lsg., 1 : 20) sehr giinstig beeinfluBt. 
(Beri. klin. Wchschr. 57. 461—63. 17/5. Stettin, stiidt. Krankenh.) B o r in s k i.

P au l Carnot, Unmittelbarer Uber gang von Paraffin ins Blut bei Einspritzung 
in Harnleiter oder Gallengang. Paraffin von F. 50° in einen Harnleiter eingespritzt, 
gelangt riicklaufig durch die Nieren in die Yenen, das rechte Herz u. die Lungen 
und ruft alabald den Tod des Tieres heiyor. Ahnlich sieht man, wenn man in 
den Gallengang in Chlf. gel. Paraffin einspritzt, das Paraffin durch die Leber hin- 
durch ins Blut iibertreten. (C. r. soc. de biologie 83. 721—23. 15/5.*) A ro n .

A lw in M. P appenheim er und M organ Vance, Die Wirkung intravendser 
Injcktioncn von Dichlorathylsulfid bei Kaninchen mit besonderer Beriicksichtigung
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der leukotoxischcn Wirkung. Die kleiuste todliche Dosis betriigt ca. 5—10 mg pro 
kg (am vorteilhaftesten Suspension einer Lsg. in 30%ig. A. mit W.). Unter den 
ausfiihrlich gesebilderten Vergiftungserscheiuungen fallen am meisten dieVcriinde- 
rungen im Blutbild und in den blutbildenden Organen auf, die denen nach In- 
jektion von Bzl. ahneln, aber nicht auf Beirnengungen von Bzl., Chlor- oder Nitro- 
benzol zuriickzufiihren sind. (Journ. of cxp. med. 31. 71—94. New York, Columbia 
Univ.; ausfuhrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 317— 18. [Ref. F lu ry .] .)  S p ie g e l.

G. E. Anson, Hamatoporphyrinurie. Nach jahrelanger tiiglicher Zufuhr von
1,8 Sulfonal wurde bei einer Patientin eine schwere Hamatoporphyrinurie beobachtet. 
(Brit. Medical Journal 1920. 634. 8/5.) J oa ch im o glu .

E. M erck, Nicht offizinelle Alkaloidc. In Fortsetzung der friiheren Yeroffent- 
lichung (E. M e rc k s  Jahresber. 29. 1; C. 1916. II. 1183) wird iiber die chcmische, 
pharmazeutische und pharmakologisch-therapeutische Literatur der folgenden Alka- 
loide berichtet: Ditaiu, Duboisin, Emctin, Ephedrin, Erythrophlein, Eseridin, Gelse- 
rninin, Hordenin, Hydrastin, Hyoscyamin, Hypoąuebrachin, Laudanin, Laudanosin, 
Lobeliin, Lophophorin, Lupinin, Mescalin, Muawin, Narcein, Narcotin, Nicotin, Or- 
mosin, Osyacanthin. — Papaverin, Paucin, Pelletierin, Pellotin, Pcreirin, Pilocar- 
pidin, Piperin, Porphyrin, Protopin, Pseudohyoscyamin, Quebrachamin, Quebrachiu, 
Sabadin, Sabadinin, Sanguinarin, Solanin, Spartein, Taxin, Tbebain, Tritopin, Yasicin, 
Yohimbin. (E. M e rc k s  Jahresber. 30 . 1—176. 1917. 31 u. 32. 1—123. Dez. 1919. 
Darmstadt.) SPIEGEL.

R ichard  W ah l, Uber den E in fiu fi kleinster Nicotindosen au f die menschliche 
Psyche. Bei Nichtrauchem crzeugte Nicotin, ais Tartrat yerabreicht, die eraten 
Stórungen nach 1—2 mg Base, bei starken Rauchern noch nicht merklich bei 8 mg. 
Wiederholte Auwendung an mehreren Tagen hintereinander verstarkte die Wrkg. 
Anregende Wrkg. war nie festzustellen. (Zischr. f. d. ges. esp. Med. 10. 352—65. 
Gottingen, Pharmakol. Inst.; ausfuhrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 319—20. [Ref. 
Jo a c h im o g lu .] .)  S p ie g e l .

M artin  H ałm  uad Hans Langer, Tabakrauch und Nicotin nebst einer biolo- 
gisclien Methodę zur ąuantitativen Bestiinmung des Nicotins. Die bei der chemischen 
Analyse gefundenen Nicotinmengen entsprechen dem im Tabakrauch yorhandenen, 
physiologisch wirksamen Nicotin. Die physiologisehe Wrkg. des Tabakrauches ist 
ais reine fsicotinwrkg. anzusprechen. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 90. 22 
bis 36. 16/3. Freiburg i. Br., Hygien. Inst. d. Univ.) B o r in s k i.

J . M orgenroth und M. K aufm ann, Zur experimentellen Chemotherapie der 
Pneumokokkeninfektion. II. Mitteilung. (I. Mitt. vgl- Ztschr. f. Immunitatsforsch.
u. eiper. Therapie I. 18. 145; C. 1913. II. 533.) In Yerss. an mit Pneumokokken 
infizierten Mausen wird die Wrkg. einiger Derivate des Cinćhonins untersucht. 
Optochin (Athylhydroeuprein) zeigt die starkste W rkg., Hydroeoprein zeigt keine, 
Hydrochinin nur eine schwache Wrkg. Durch die Hydrierung in der Yinylseiten- 
kette nimmt die chemotherapeutische Wrkg. zu. Cuprein konnte nicht untersucht 
werden. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. esper. Therapie I. 29. 217—27. 5/3. 1920. 
[30,6. 1914.] Berlin, Pathol. Inst. d. Univ.) J o a c h im o g lu .

E duard  M uller, Uber die interne Behandlung der Gallensteinkohk. Kliuisehe 
Erfahrungen, besonders mit Belladonna. (Therap. Halbmonatsh. 34. 169 bis 
176. 15/3.) J oachim oglu.

A. Blaschko, Die Behandlung von Haarerkrankungen mit loslichen Hornprdpa- 
raten. Vf. bestatigt im wesentlichen die giinstigen Erfahrungen yon Z un tz . (Ygl. 
Dtsch. med. Wchschr. 46. 145; C. 1920. I. 477.) (Dtsch. med. Wchschr. 46. 512 
bis 514. 6/5.) B o r in s k i.

S. Rosenbaum, Atzwirkung des Eucupins. Bei innerlicher Darreiehung von 
Eucnpinum hydrochloricum wurden in einer Anzahl yon Fallen Atzwrkgg. beob-
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achtet. Es wird empfohlen, das Priiparat mittels Sondę zu geben. Das basische 
Salz zeigte in der gesunden Schleimhaut auch in konz. Form keine Atzwirkung. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 521—22. 6/5. Breslau, Univ.-Kinderklin.) B o r in s k i.

P au l Rosenstein, Die Eólle des Vuzins bei der Grippebekdmpfung. Eine Emp- 
fehlung von Vuzin ais Mittel zur Bekampfung der die Grippe begleitenden sep- 
tischen Ersclieinungen. (Beri. klin. Wchschr. 57. 463—64. 17/5. Berlin.) B o r in s k i .

G. SpieB, Panflavinpastillen zur Desinfćklion eon Mund- und Rachenhohla. 
Empfehlung von Panflayintabletten (Tablette: 0,003 Trypafłayin) ais Vorbeugungs- 
und Heilmittel bei infektiosen Prozessen der Mund- u. Rachenhohle. (Dtsch. med. 
Wchschr. 46. 511—12. 6/5. Frankfurt a. M., Uniy.-Klin. f. Hals- u. Nasenkranke.) Bo.

R ichard  "Wagner, Uber „Antoxurin“, ein neues Oxyurenmittel. Das Praparat 
ist ein gechlortes Benzol. Die keratinierten und mit Schokolade dragierten Pillen 
enthalten 0,05 g. Je nach dem Alter werden 5—10 Pillen yerabreicht. Gleichzeitig 
wird Kalomel gegeben. Das Praparat ist ungiftig. Der therapeutisclie Erfolg 
war gunstig. (Wien. med. Wchschr. 70. 879—81. 1/5. Wien, Univ- Kinder- 
klinik.) JOACHIMOGLU.

Cesare O rtali, Syphilis wid Quccksilbcrcolcol. Quecksilbercoleol (Mercurio- 
coleolo) ist ein Doppeloleat von Hg u. Cholesterin, gel. in Mandelol, wovon 1 ccm 
einer Lsg. yon 1,35 cg HgCls entspricht. Das Praparat wird sehr gut yertragen 
(weder Fieber, noch. andere Allgemeinstorungen, keine Stomatitis, keine oder sehr 
geringe ortliche Reizung). Es wirkt gut gegen Syphilis und gleichzeitig rekon- 
stituierend, daher auch gegen die begleitende Anamie. (Rassegna di Clinica, Te
rapia e scienze affini 19. 41—60. Marz-April. Sep. v. Yf. Rom, Kgl. Univ.) S p ie g e l.

F. Bering, Uber das Siłbersalvarsan. Zugleich einigc Bemerkungen su der Be- 
handlung der Syphiliskranken. Bericht. uber gunstige Erfahrungen mit Ag-Salvarsan 
bei allen Stadien der Syphilis. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 538—40. 13/5. Essen, 
Stadt. Hautklin.) B o r in s k i.

Jay  F ran k  Schamberg, John  A. Kolm er, George W. Raiziss und Charles 
Weiss, JExpcrimentelle und klinische Studien uber die Ursaćhen der nach inłravenoser 
Injektion von Salvarsan und Neosalvarsan auftretenden Nebenwirkungen. II. Mit- 
teilung. Die von D anysz  (Ann. Inst. Pasteur 31. 114; C. 1917. II. 177) ais Ur- 
sache angenommene Fallung in den GefaBen gilt nur fiir saure Salyarsanlsgg. und 
die des Monochlorhydrats, nicht aber fiir die alkal. Lsg. der Dinatriumyerb. Diese 
gibt mit Phosphaten von Ca, Mg, Na u. K in Konzz., die n. im Blute yorkommen, 
keine Fallung. Sowohl saure, ais alkal. Lsgg. yon Salyarsau wirken stark hamo- 
lytisch, in der Starkę je nach Konz. yerschieden, aber dieser nicht parallel. Neo- 
salyarsan, zu 2—4°/0 inW . oder NaCl-Lsg., wirkt nicht hamolytisch. Die Injektion 
saurer Salyarsanlsgg. kann den Tod heryorrufen oder, wenn die Lsg. verd. ist, zu 
Bronchopneumonie fiihren, die durch die Embolien in den GefaBen bedingt ist. 
Injektionen des konz. Monochlorhydrats kónnen ebenfalls den Tod oder Broneho- 
pneumonie zur Folgę haben. (Arch. of Dermatol, and Syphidol. 38. 235—55; aus- 
fiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 314—15. [Ref. J oackim ogi.u .].) Sp ie g e l .

W. Kolie, H. Schlossberger und F. Leupold, Untersuchungen an Ticren uber 
die Yerhindcrung der akut todlichcn Wirkungen der Salvarsanpriiparate. Es gelang, 
bei weiBen Mausen durch intrayenose Injektion kleiner Mengen yerschiedener Sal- 
yarsanpriiparate, besonders des Silbersalyarsans, sicheren Schutz gegen 24 Stdn. 
spiiter erfolgende absol. todliche Menge des homologen oder eines anderen Arseno- 
benzolderiyats zu erreichen. Dieselbe Wrkg. hat aber auch yorherigc Einspritzung 
von kleinen Mengen Kollargol, und umgekehrt gegen toxische Mengen von diesem 
diejenige der Arsenobenzolderiyate. Krystallinisches Arsacetin hat nur geringe, 
Natrium cacodylicum gar keine Sehutzwrkg., die daher nicht im Sinne einer Anti- 
anaphylaxie, sondern ais Kolloidwrkg., yielleicht durch Veranderung der Quellungs-
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und damit ReBorptionsyerhiiltnisse in Blut- und LymphgefiiBsyBtem zu deuten, auf- 
gefaBt wird. (Med. Klinik 16. 355—59. Frankfurt a. M., Georg  SPEYER-Haus; 
ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. gea. Physiol. 1. 315. [Ref. Sch lossberger .].) Sp ie o e l .

Yoigt, Novasuro1. Gunstige therapeutische ErfahruDgen mit Noyasurol, einem
1. Hg-Priiparat, bei luetischen Spatformen. (Therap. Halbmonatsh. 34. 263 bis 
264. 1/5.) J o a ch im o g lu .

Georg Rosenow? Uber die Wirkung von Gefaflmitttln au f den Venendruck des 
Mensćhen. I. Mitt. Adrenalin, Papaverin, Strychnin. II. Mitt. Sypopbysenextrakte. 
Nach Injektion von 0,4—1 mg Suprarenin steigt der Venendruck bei n. Indiyiduen. 
Die Drucksteigerung beganu ł/a—1 Min. nach der Injektion und erreichte im all- 
gemeinen nach 3—4 Min. den Hohepunkt. Die nach den PALschen Unterss. 
(Wien. med. Wsheehr. 1913. 1050. 2513) erwartete Herabsetzung des durch Adre
nalin gesteigerten Venendruckes trat nur bei sehr hohen Druckwerten ein. Auch 
bei arterieller Hypertonie wurde nur eine maBige Erniedrigung des Yenendruckes 
durch das Mittel beobachtet; bei Gcsunden aber wird der Venendruck kaum be- 
einfluBt. Yerf. empfiehlt Papayerin bei uriimischer Dyspnoe. Strychnin beeinfluBt 
nicht den Venendruck. Durch Pituglandol (Chem. Werke, Kreuznach) (1 ccm) sank 
auch bei intravenoser Injektion der Yenendruck niemals plotzlich, sondern nur all- 
miihlich ab. In seltenen Fiillen kam aber auch eine Steigerung des Venendrucks 
zur Beobachtung. (Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 10. 333—43. 344—51. Konigsberg, 
Med. Klinik der Univ.) A łzler.**

Alfredo Chistoni, Uber die gerinnungśhemmende Wirkung des Ichthyols. Veras. 
mit Kaninchenblut in vitro zeigten, daB Lsgg. von Amraonium oder Natrium sulfo- 
ichthyolicum 1 :2000 die Geriimung yollstiindig hemmen. (Arch. Farmacologia 
sperim. 28. 125—28. 15/10. 1919.) J oa ciiijio g lu .

V. Cesare P ia z z a , Antitoxische Chemotherapie; die Phenollipoide. Durch 
Misehcn von Phenol mit Lipoiden erhiilt man A., halbfl. oder weiche Prodd., die 
ais P h e n o ll ip o id e  bezeichnet werden. Sie sind 1. in A., C„H0, CHCI,, Xylol, 
Oliyenol. In CHCI, im Verhaltnis 1 :2 0  gel., geben sie mit konz. H ,S04 eine 
smaragdgrune Fiirbung, die in Rot iibergeht. Die konstanteste Zus. zeigte ein aus 
Phenol, Cholesterin und Campher erhaltenes Prod., das ais Phenollipoid H be
zeichnet wird. Es besitzt die parasitotrope Wrkg. de3 Phenols u. die antitoiische 
des Cholesterins. Das Wachstum von Bakterien wird gebemmt, Typhusanapliyla- 
tosin, Tetanustosin und Diphtherietosin werden eutgiftet. (Arch. Farmacologia 
sperim. 28. 65—76. 1/9. 81—92. 15/9. 97—105. 1/10. 1919.) J o a ch im o g lu .

G. Treupel und E. R ehorn, Uber Knollenbldttcrsćhwammvergiftung. Beschrei- 
bung von yier Yergiftungsfallen durch GenuB von Amanita phalloides Fr. Der 
Krankheitsyerlauf wird bestimmt durch die Schadigung der Leber. Ais Behand- 
luugsmaBnahmen sind zu beachten: Vermeidung von EtweiBnalirung, Zufuhr yon 
Kohlenhydraten per os und intrayenose Injektionen yon hypertonisehen Trauben- 
zuckerlsgg. (Dtsch. med. Wclischr. 46. 509—11. 6, 5. 540—42. 13/5. Frankfurt a. M., 
Mediz. Klinik am Heiliggeisthospital.) B o r in s k i.

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
Ercole Ceraaoli, Uber Kalkanreicherung wid Kalkverlust des tuberkulósen Orga- 

nismu,s. Der tuberkulose Organismus ist sehr arm an Ca, Mg, Na. Bei Darreichung 
anorganischer Ca-Salze konnen diese nicht zur Resorption gelangen, weil sie im 
alkal. Darmsaft ausfallen. In einer spśiteren Mitteilung soli eine Methode genaunt 
werden, die gestattet, auch bei Medikation per os dem Organismus Ca zuzufuhren. 
(Arch. Farmacologia sperim. 28. 93—96. 15/9. 1919.) J o a ch im o glu .

F. J . M yers und J .  F. Mc Cłendon, Mitteilung uber die Wasserstoffionen- 
konzentration des mcnschlichen Zwolffingerdarms. Die Rk. wurde 3—4 Stdn. nach
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der Mahlzcit um den Neutralpunkt schwankend gefunden mit starkerem Aussclilag 
nach der sauren ais nach der alkal. Seite, moglicherweise infolge Austritts von 
Mageninhalt in den Darmteil. (Journ. Biol. Chem. 41. 187—90. Febr. 1920. [29/12. 
1919.] Minneapolis, Univ. of Minnesota Medic. School.) S p ie g e l.

E. J . Leaser, Uber das Wesen des Pankreasdiabetcs. (Die Anderung der diusta- 
iischen Wirksamkeit der Leber und die Unbeeinflu/Sbarkeit der glykolytischen Fdhig- 
heit des Muskels durch Pankreasexstirpation beim Frosćh.) T)as friiber (Biochem. 
Ztschr. 55. 355; C. 1913. II. 1600) beschricbene Verf. wurde benutzt, um die diasta- 
tische Wirksamkeit yon Froschorganen zu bestimmen, die von pankreasdiabetischen 
Tieren stammten. Im lebenden Tiere u. im herausgeschnittenen Organ findet sich 
eine yerstarkte Hydrolyse des Leberglykogens. Die Fiihigkeit des Muskels zur 
Glykolyse andert sich nicht. (Biochem. Ztschr. 103. 1—18. 1/4. 1920. [22/9. 1919.] 
Mannheim, Lab. d. Btśidt. Krankenanstalten.) J o a c h im o g lu .

W. L. Cockcroft, Die Loewische Beaktion (Mydriasis durch Adrenalin) ak ein 
Zeichen von Pankreasinsufficienz. In einem Falle von Pankreascarcinom konnte 
durch Eintraufelung von Adrenalin (1 : 1000) in das Auge Mydriasis heryorgerufeu 
werden, wahrend in einem Falle vom Carcinom der Leber obne Beteiligung des 
Pankreas die Rk. negatiy ausfiel. (Brit. Medical Journal 1920. 669. 15/5.) Jo a c h .

R o llin  G. M yers, Eine chemische Untersuchung iiber das B lut verschiedener 
wirbćlloser Tiere. Im Blute einer Anzahl yon wirbellosen Seetieren wurden D., 
Trockensubstanz, Ca, Cl, Gesamt-N, NichteiweiB-N, Hamstoff-, NH3- und Amino- 
siiuren-N, yorgebildetes und Gesamtkreatinin, Harasaure, Zucker und Cholesterin 
bestimmt. (Tabellarische Zusammenstellung der Befunde im Original.) Der osmo- 
tisclie Druek ist nahezu gleich demjenigen des Seewasaers u. hauptsiiehlich durch 
den hohen Salzgehalt bedingt. Hamstoff ist yerliiiltnismaBig niedrig, obwohl im 
Mittel hoher ais bei einigen Meeres- und Frisehwasserfischen, NH3, Kreatiuin und 
Kreatin allgemein niedriger ais bei Wirbelfischen und anderen Saugetieren. Der 
Aminosaure-N macht wahrscheinlich die Hauptmenge des NichteiweiB-N aus. 
Zucker wurde stets in yerliiiltnismaBig erheblichen Mengen gefunden, Cholesterin 
in sehr kleinen. Tyrci.siu, Cystin u, Tryptophan fanden sich in den meisten Blut- 
arten, die beiden letzten in betrachtlicben Mengen. (Jouru. Biol. Chem. 41. 119 bis 
135. Januar 1920- [17/11. 1919.] Pało Alto, Dep. of Chem. and H o p k in s  Marinę 
Station of Sta n fo rd  Uniy.) Sp ie g e l .

R ollin  G. Myers, Eine chemische Untersuchung des Walfischblutes. Die Er- 
gebuisse der Unters. des Blutes von Megaptera vcrsabilis Cope (und Physeter macro- 
cephalus L.) bei Ausschaltung einer wahrBcheinlich yerunreinigten Probe yon einem 
Exemplar der ersten Art sind: D. 1,038 (1,061), Trockensubstanz (22025), CaO 15,8 
(13,7), NaCl 580 (509), Gesamt-N 2237 (3518), NichteiweiB-N 221 (116), Hurnstoff-N
122,5 (71,6), NHS-N 14,5 (2,4), Aminosaure-N 59 (31), Kreatinin 17,6 (5,3), Kreatin
21,6 (8,9), Harnsaure 5,1 (2,1) Zucker 266 (11S), Cholesterin 42,6 (65) mg in 100 ccm. 
(Journ. Biol. Chem. 41. 137 -  43. Jan. 1920. [17/11. 1919.] Pało Alto, Dep. of Chem. 
and H o p k in s  Marinę Station of S t a n f o r d  Uniy.) S p ie g e l .

W. Stepp, Uber den Be fund vcm Ameisensaure im menscklichen Blute. De- 
stilliert man Blutproben, welclie mit Phosphorwolframsaure oder kolloidalem 
Fe(OH), - f  KHjPOj enteiweiBt wurden (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 107. 29;
C. 1919. IV. 957) bei schwach saurer Rk., so laBt sich im Destillat mit der 
Sublimatrk. (F in c k e ,  Biochem. Ztschr. 51. 253; C. 1913. II. 385) Ameisensaure 
nachweisen. Die Anwesenheit dieser Saure wurde auBerdem durch die Rk. von 
F e n to n  & S is so n  (Proc. Cambridge Philos. Soc. 14. 385; C. 1908 . I. 1379) ein- 
deutig festgestellt. Kontrollyerss. mit Zuckerlsgg. entsprechender Konz. gaben ein 
negatiyes Resultat. Hingegen bildeten sich geringe Mengen Ameisensaure beim 
Stehen einer wss. Lsg. von Pb-Acetat. Die Ameisensaure findet sich sowohl im
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Blute Normaler ais in dem Nierenkrauker. Bei Diabetes war sie in einzelnen 
Fiillen, und zwar speziell bei bohem Zuckergehalt des Blutes, nicht nachweisbar. 
Es erseheint moglich, daB hier der Abbau des Zuekers, der sonst bis zur Ameisen- 
siiure geht, gestort is t (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 99—107. 1/3. [21/1.] GieBen, 
Med. Klinik.) G u g g e n h e im .

Jo h n  O glethorpe W akelin  B a rra tt, Die Wirlung von Thrombin au f Fibr i - 
nogen. Mkr. Beobaehtungen bei der Gerinnung von Fibrinogenlsgg. unter dem 
Eiuflusse von Thrombin, teils aus menschlichem Blute, teils aua dem Gift yon Echis 
carinatus, fiihren dazu, die Wrkg. des Thrombins lediglich ais katalytiseh aufzufassen. 
Das Fibrinogen ist in der Lsg. zweiphasisch, teils ais konz., disperse Phase, teils 
ais yerd., kontinnierliche. Fibrin wird durch den EinfluB des Thrombins aus der 
konz. Phase gebildet; wenn diese in Form eines Nd. yorliegt, durch direkte Um- 
wandlung seiner Partikel in solche von Fibrin, aus der dispersen Phase, indem die 
suspendierten Partikel Fibrinfibrillen entstehen lassen, die dann ein Gerinnsel bilden. 
Fiir die B. der Fibrillen wird folgende Hypothese aufgestellt: „Fibrinfibrillen sind 
ursprunglich in Partikeln yorhanden. Diese, bestehend aus Fibrinogen in yerhalt- 
nismiiBig hoher Konz., enthalten in einer Fibrinogenlsg. niedriger Konz. und mit 
oszillatorischer und translatorischer Bewegung yersehen, werden unter dem EinfluB 
von Thrombin halbfest, ziihe u. klebrig, bilden dann ais Ergebnis yon Zusammen- 
stoBen Adhiisionen an festen Oberflachen mit dem Ergebnis, daB sie zu Primitir- 
fibrillen ausgezogen werden. Dereń Verdickung findet statt durch Anlagerung yon 
Fibrinogen aus dessen Lsg. von niedriger Konzentration.“ Durch Erniedrigung 
der Konz. in der konz. Phase des Fibrinogens durch dessen teilweise Umwandlung 
in Fibrin wird das Gleiehgewieht zwischen beiden Phasen gestort, dadnrch Uber- 
gang von Fibrinogen aus der yerd. in dic konz. Phase yeranlaBt. (Biochemical
Journ. 14. 189—210. April. [27/2.] L i s t e r  Inst.) S p ie g e l .

Andre G ratia , Natur und Entstehung des koagulierenden Bestandteiles des 
Staphylococcus („Staphylokoagulase“). Die wirksame Substanz des Staphylococcus 
(ygl. C. r. soc. de biologie 82. 1393; C. 1920. I. 439) entBteht in Medien, in  denen 
Thrombin sich nicht zu bilden yermag, und unterscheidet sich yon diesem auch 
dadurch, daB es yon Antithrombin (ygl. C. r. soc. de biologie 83. 313; C. 1920 . I. 
863) nicht neutralisiert wird. Vf. schlagt die Bezeichnung „Staphylokoagulase11 fiir 
diesen neuen Gerinnungserreger vor. (C. r. soc. de biologie. 83 . 584—85. 24/4. 
[27/3.*] Brussel, Lab. dc Physiol. de l'Uniy. librę.) S p ie g e l .

Andre G ra tia , Einflu/S des Mediums auf die Bildung der Staphylokoagulase. 
<Vgl. C. r. soc. de biologie 83. 584; yorst. Ref.) Der auf Agar gewaehsene Sta
phylococcus enthiilt keine Koagulase oder wenigstens nicht genug, um reines Fibri
nogen zur Gerinnung zu bringen; er entwiekelt diese Eigenschaft, wenn er aus 
einem Plasma, das frei yon den Thrombin erzeugenden Substanzen ist, die zur 
Schaffung der Koagulase notigen Ntihrstoffe schópfen kann. — P. N olf glaubt auf 
Grund eigener Verss., daB die Gerinnung nur bei Ggw. yon Thrombogen u. Throm- 
bozym erfolge, daB die Mikroben lediglich die Rk. zwischen den Primarfaktoren 
der Gerinnung fordem. (C. r. soc. de biologie 83 . 585—87. 24/4. [27/3.*] Brussel, 
Lab. de Physiol. de 1’Uniy. librę.) S p ie g e l .

Andre G ra tia , Uber die Vericandlung des Fibrinogens in Fibrin durch den 
Staphylococcus. (Vgl. C. r. soc. de biologie 83. 585; yorst. Ref.) Yf. bringt an 
Hirudinplasma und Peptonplasma neue Beweise, daB es sich bei der Wrkg. des 
Staphylococcus nicht um eine thromboplaatische Wrkg. im Sinne N olfs (1. c.), 
sondern um eine Eigenwrkg. handelt. Es ist aus den Verss. ferner zu schlieBen, 
daB Fibrin nicht eine einfache Verb. des Fibrinogens mit den Thrombinbildnem zu 
sein braucht, und daB die B. des Thrombins unabhangig yon der Gerinnung ver- 
laufen kann. (C. r. soc. de Biologie 83 . 649—51. 1/5. [24/4.*].) Sp ie g e l .
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J. Bordet, Untersuehungen iiber die Blut gerinnung. Eigcnsćhaften der so- 
genannten reinen Zósungen von Fibrinogen. Wiihrend die Lsgg. des aus Oxalat- 
plasma direkt durch Aussalzen gcwonnenen Fibrinogens dieses leiclit schon im 
Laufe weniger Tage wieder ausscheiden, erhśilt man haltbare Lsgg. (durch Zusatz 
yon etwas Dicarbonat noch yerbessert), wenn man das Plasma vor dem Zusatze 
yon NaCl mit ungefahr '/io einer dicken Emulsion vou Cas(P04)3 behandelt und 
dieses nach einigen Stdn. abzentrifugiert. Der Bestandtcil, der bei dieser Behand- 
lung entfernt wird, konnten Blutpliittchenteile sein. (C. r. soc. de biologie 83. 
576—78. 24/4. [27/3.*].) S p ie g e l.

P. Nolf, Das Phosphatplasma ais Beagens der Gerinnung. Das nach B o r d e t  
und D e la n g e  durch Behandeln mit Ca,(P04)j von Serozym und Cytozym befreite 
Oialatplasma (ygl. auch B o r d e t ,  C. r. soc. de biologie 83 . 576; vorst. Bef.) enthalt 
noch alle Faktoren der Gerinnung, aber dabei einen tfbersehuB von Antithrombosin, 
der jene yerdeckt und die FI. stabilieiert. (C. r. soc. de biologie 83. 589—91. 
24/4. [27/3.*].) S p ie g e l .

P. N o lf, Thromboplastische Wirkung des Cliloroforms. Chlf., in geringereui 
Grade auch A., yermag, wie u. a. auch schon D a l e  und W a lp o l e  fanden, yollig 
zellfreies Vogelblutplasma und auch Oxalatplasma yon Saugetieren zur Gerinnung 
zu bringen, jenes aber nicht mehr nach mehrmaliger Behandlung mit Cas(P04)s, 
wodurch etwa vorhandenes freies Thrombin u. ein Teil der zu dessen B. erforder- 
lichen Bestandteile entfernt werden. Chlf. wirkt demnacli nicht direkt gerinnend, 
sondern ais thromboplastisclies Mittel. Seine Wirksamkeit konnte mit der Eigeu- 
schaft, einen Teil der EiweiBstoffe des Plasmas unl. zu machen, in Zusammenhang 
stehen. (C. r. soc. de biologie 83. 588. 24/4. [27/3.*].) S p ie g e l .

P. Nolf, Die thromboplastische Wirkung des Chloroforms im Oxalatmedium. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 83. 588; yorst. Ref.) Neue Verss. mit empfindlicherem 
Reagens (Fibrinogenlsg.) zeigen, dat! Chlf. iin Oialatplasma der Vogel yollstandige 
Gerinnung erzeugt, indem samtliches Fibrinogen in Fibrin yerwandelt wird u. eine 
nachweisbare Menge Thrombin zuriickbleibt. Diese Art der GerinnuDg unter- 
scheidet sich in keiner wesentlichen Art yon der in n. Plasma bei Ggw. yon Ca- 
Salzen yor sich gehenden. (C. r. soc. de biologie 83. 651—52. 1/5. [24/4.*].) Sp.

A. F . F ó lg e r ,  Guaninir,filtrałion in verschicdenen Organen, namenłlich der 
Milz beim Bindę. Vf. bezweifelt, ob 2 von ibm beobachtcte Falle yon Guanin- 
infiltration bei Rindern mit Leukiimie in Zusammenhang stehen. Es durfte sich 
um eine eigentiimliche Stoffwechselstorung handeln. (Kong. Vet.-og Landbohojskolo 
Aarsskrift 1918. 244—56. Kopenhagen, Pathol.-anatom. Abt. u. Agrikulturchem. 
Lab.) G U n th e r .

A rtłin r L. Tatum, Alkaliresertekapazitćit ton ganzem Blut und Kohlenhydrat- 
mobilisierung in ihrer Beeinflussung durch Blutverlust. Blutyerluste yon genugen- 
der GroBe bedingen bei Kaninehen einerseits Emiedrigung der Alkalireseryekapazitat 
im Vollblut, andererseits Erhohung der Blutzuekerkonz. in Blut und Plasma, beides 
yielfach schon wenige Minuten nach der Blutentziehung eintretend und nach yer- 
haltnismaBig kurzer Zeit selbst bei beschrankt fastenden Tieren wieder yerschwin- 
dend. Die Hyperglykamie tritt leichter ein, wenn die gesamte Alkalireserve des 
Korpers durch Beibringung yon Saure yermindert ist, weniger schnell nach Zufuhr 
yon Alkali. Danach scheint eine Storung des Siiure-Basengleichgewichts in den 
Gewebszellen eine wesentliche Ursache der Yeriinderungen im Blutzuckergehalt zu- 
sein. (Journ. Biol. Chem. 41. 59—73. Jan. 1920. [17/11. 1919.] Chicago, Univ.) Sp.

H. C habanier, Glykdmie und Acetonurie: Die kritische Glykamie. Ais „kri- 
tisehe Glykamie" bezeichnet Yf. diejenige untere Grenze des Blutzuckergehaltes, 
bei welcher Aceton auftritt (ygl. C. r. soc. de biologie 82. 1108; C. 1920. I. 179). 
Mit Hilfe dieser „kritischen Glykamie“ kann man die Schwere eines Diabetesfalles
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beurteilen; Besserung koinmt im Sinken der „kritischen Glykiimie“ zum Ausdruck. 
Bei einem Fali von schwerem Diabetes aank sie unter Injektionen von Pankreas- 
extrakt, u. sie stieg wieder, ais die Injektionen ausgesetzt wurden. (Journ. Pharm. 
et Chim. [7] 21. 177—83. 1/3.) A ro n .

Knud F ab er und A. N orgaard , Bestimmung einer Schwelle der Glykosurie bei 
Diabetikern. A1b Schwelle wird derjenige Blutzuckergehalt bezeiehnet, bei dem die 
Zuckerausscheidung im Urin gerade yerschwindet. Mit Hilfe der Bangschen Mikro- 
methode wurde diese Schwelle meist zwischen 0,14 u. O;Tf°/0 gefunden. Zwischen 
dem Alter, dem Geschlecht der Kranken oder der Dauer der Krankheit und dem 
Schwellenwert des Blutzuckers bestehen keine Beziehungen. (C. r. soc. de biologie 
83. 495—98. 17/4. [15/3.*] Kopenhagen, Mediz. Univ.-Klinik.) Ar o n .

H. Chabanier und A. de Castro G alhardo, Die Rolle des Nićhtharnstoff- 
stickstoffs bei der Entstehung der uramischen Symptome. Wahrend des Auftretens 
uriimischer Symptome fand sich der NichtharnstofFN im Blutplasma bei Azothiimie 
regelmiifiig erheblich hoher ais sonst, so daB eine unbedingte Parallelitat zwischen 
dem Spiegel des Nichtharnstoff-N u. der Uramie besteht. Diese beruht daher wahr- 
scheinlich auf einer Storung des N-Stoffweehsels und nicht auf einer ungenugenden 
Tatigkeit der Nieren. (C. r. soc. de biologie 82. 723—25. 15/5.*) Ar o n .

L aporte  und Rouzaud, Die Bliitkorperchenresistens und die Cholesterinamie 
im Verlaufe ćhronisclier Gallenblasenentziindungen. Bei chronischen Cholecystitiden 
findet mau in einer Gruppe Hypereholestermamie und n. Blutkorperchenresistenz, 
in einer anderen Gruppe H y po cholesterinamie und ausgesprochene Resistenz- 
verm i n d e ru n g . Wahrscheinlich geht die erste Gruppe mit Steinbildung einher,
u. ist die andere rein katarrhaliseh. (C. r. soc. de biologie 83 . 477—79.17/4.*) Ab o n .

H. C. G ram , Die Blutplattchen bei der perniziosen Anamie. Nach dem Verf. 
von Thomsen (C. r. soc. de biologie 83. 505; C. 1920. III. 30) wurden die Blut- 
platlclien bei yerschiedenen Blutkrankheiten gezablt. Ihre Zahl betragt bei perni- 
zioser Anamie 4000—200000, bei normalen Menschen 300000—500000 pro cmm. 
Eine Zahl unter 200000 deutet auf eine hamorrhagische Diathese hin. Unwesent- 
liche Modifikationen des Verf. werden vorgeschlagen. (C. r. soc. de biologie 83. 
714—10. 8/5.) J oachim oglh .

Th. F iirst, Uber Steigerung der Antikóperproduktion durch unspezifisćhe Reiz- 
wirkung intravendser Methylenblauinjektionen. Bei Verss. an Kaninchen wurde ge
funden, daB Methylenblau auBer einer Steigerung der Antikorperb. auch eine Vcr- 
minderung der weiBen Blutkorperchen, erster Linie der polynuclearen Leukoeyten, 
yerursacht. (Arch. f. Hyg. 89 . 101—07. [10/12. 1919.'] Miinchen, Bakteriol. Unter- 
suchungsanstalt.) B o b iń sk i.

H ans L anger, Schutzimpfung und Vaccinetherapie. Zusammenfassende tJber- 
Bicht. (Therap. Halbmonatsh. 34. 253—58. 1/5. 277—81. 15/5. Charlottenburg, 
Kaiserin A u g u s ta  ViCTORiA-Haus.) J o a c h im o g lu .

M artin  H ahn und Hans Hen, Uber das Verhaltcn dtr Antikorper des Normal- 
strums bei tćiglich wiederholtcr Blatentziehung. Nach wiederholten Aderliissen steigt 
bei Kaninchen die baktericide Wrkg. des Serums auf Typhusbacillen und Staphylo- 
kokken betraehtlich. Erst nach % stdg. Erhitzen des Serums auf 00° wird diese 
Erliohung vernichtet. Die Aderlasse yerandern den hiimolytischen Amboceptor fiir 
Hammelblut und den n. Agglutiningehalt nicht. Die Verstarkung der Baktericidie 
ist bedingt durch Ubertritt der an Lenkinen reichen Lymplie ins Blut. (Ztschr. f. 
Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 29. 349—50. 5/3. 1920. [20/8. 1919.] Frei- 
burg i. B. Hygien. Uniy.-Inst.) JOACHIMOGLU.

E. B ieling und K. Joseph , Immunisierungsversuche mit Influenzahacillcn. 
Durch Immunisierung yon Kaninchen mit Influenzabacillen lassen sich hochwertige 
agglutinierende Sera gewinnen. Influenzabacillenextrakte geben mit dem Immun-
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eeruin Pracipitation. Auch Koinplementbindung, Bakteriotropie und Baktericidie 
wurde beobaehtet. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 29. 228 bis 
248. 5/3. 1920. [30/6. 1919.] Hochst a. M., Farb w. yorin. Me ist e k  L u c id s  & Bfitt- 
n in g .) ' J oachim oglu .

W. A utenrie th , Uber Ameisensdureautscheidung beim Menschen nach Ein- 
nahme von Methylalkohol, Hexamethylentetramin, ameisensuurem und milchsaurem 
Natrium, sowie Traubenzucktr. (Arcli. der Phann. 258. 15—32. 15/1. — C. 1919.
III. 839.) B o k in sk i.

Goaaet und M estrezat, Die Wirkungen eines Abfiihrmittels (Eicinusols) auf 
die Urinsekrtiiou] seine Beziehungen zu dem Operationsschock. Auf eine Abfiihrung 
mit Ol folgt eine yerringerte Urinausscheidung, eine Abnahme der durch die Nieren 
ausgeschiedenen Stoffe, eine Yeranderuug der Zus. des Urins in 8einen N-haltigen 
Bestandteilen, yermehrte Mobilisierung schlecht bestiinmbarer N-haltiger Prodd., 
wie sie im Urin nach Schock yermehrt auftreten und wahrscheinlich bei der Ent- 
atehung des Schocks eine Rolle spielen. (C. r. soc. de biologie 83. 461 — 64. 
17/4.*) A ro n .

David Buru*, Eine Mitteilang iiber den Ein)lufS des Abfiihrtns au f den 
Kreatiningehalt des Ilarns. Es wurde ein Zusammenhang zwisehen gelegentlieh 
beobachteter Vermehrung des Kreatiningehalts und gleiehzeitigem Durchfall ver- 
mutet. Verss. ergaben, dali Abfuhren durch Rochellesalz oder reichliche Wasser- 
zufuhr mit einer geringeu Vermchrung der Kreatininausscheidung yerbunden ist, 
wiihrend Anwendung nicht purgierender Alkalien keinen merklichen EinfluB hut 
und ein saures Abfuhrmittel (NaH3F 04) zu einer leichten Verminderung fiihrt. 
(Bioehemical Journ. 14. 94—97. April [16/2.] (Jniy. Glasgow., Dep. of Physiol.) Sp.

Seymour J .  Cohen, Untersuchungen iiber die Abscheidung des Mage\\saftes. 
Die Gesamtehloride des Magensaftes vom Hunde werden in einer Menge von 0,39 
bis 0,54°/0, mehr oder weniger konstant, aber unabhangig yon der freien Aciditat 
dus Saftes abgeschieden. Dies spricht fur P aw low s Ansicht, daB der Magensaft 
mit konstanter Aciditat ausgeschieden wird, und daB Yeriinderungen erst durcli 
sek. Neutralisation eutstehen. Dazu stimmt auch die Beobachtung, daB Saft, der 
in groBer Menge schnell abgeschieden wurde, hohere Aciditat hat, ais in kleinerer 
Menge langsam abgeschiedeuer. (Journ. Biol. Chem. 41. 257—61. Febr. 1920. 
[2/2. 1919.] Chicago, Oniv. of Illinois, College of Med.) Sp ie g e l .

F ran k  C. B echt, Studi&n iiber die Cerebrospinalfliissigkeit. Durcli Messung 
des arteriellen, des yenosen u. des Liquordruckes wurde gefunden, daB der yenose 
und der Liąuordruck fast gleiehgroB und beinahe proportional sind. Adrenalin u. 
Nicotin werden vom RUckentnarbskanal nicht schnell genug resorbiert, um ihre 
charakteristisehen Wrkgg. auf den Blutdruck auszuiiben. Adrenalin kann bei sub- 
cutaner Injektion 5 Stdn. spiiter in den Riickenmarkskaual ausgeschieden werden. 
Die Wrkgg. von Pilocarpin und Atropin sind abhiingig yon ihren Wrkgg. auf den 
arteriellen und yenósen Druck. Amylnitrit ruft eine Senkung des Liąuordrucke.t 
hcryor. Die Yerss. zeigen, daB die B. des Liąuors nicht durch Sekretion eifolgt. 
(Arner. Journ. Physiol. 51. 1—125. 1/2. 1920. [27/8. 1919.] Chicago, Hull Phyaiol- 
Lab.; Northwestern Uniy., Depart. of Pharmacol.) JOACHIMOGLU.

F. C. B echt und P. M. M atill, Studien iiber die Cerebrospinalfliissigkeit. Die 
Wrkgg. yon den Organestrakten auf den Liąuordruck (vgl. yorst Ref.) sind ab- 
hSngig yon den Wrkgg. auf die GefiiBe. Extrakte des Pleius choroideus rufen 
^ine Vermehrung der Lymphe hervor, (Amer. Journ. Physiol. 51.126—73. 1/2. 1920- 
[27/S. 1919.] Chicago, Northwestern Uniy., Med. School; Hull Phys. Lab.) J oach.
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