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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
B. L epsius, Uber den Namcn der Beutschen Chemischen Gcsellschaft. Geschiclit- 

liche Betraehtuug uber die Entw. des Namens der Deutschen Chemischen Gesell- 
schaft. (Chem.-Ztg. 44 . 397. 27/5.) Jung.

E m de, Prof. D r. Joachim Biehringcr f .  N a ch ru f. (C h c m .Z tg . 4 4 . 377. 20/3. 
L an k w itz .)  J u n g .

E ritz  v . K on ek , R u dolf Fubinyi y. Nachruf. (Cliem.-Ztg. 44. 417. 5/0.) J u n g .
F ran z R e in th a le r , D r. Siegmund Fcitler f. Nachruf. (C hem .-Z tg. 44. 

357. 11/5.) J u n g .
E. M ayer, M artin  Freund f .  N ach ru f. (C hem .-Z tg . 44. 297— 98. 17/4.) J u n g .
E dm und S p eyer , M artin Freund  -j\ Nachruf. (Ztschr. f. angew. Ch. 33 . 121 

b is  122. 18/5. Frankfurt a. M.) J u n g .
E. K u r , Ferdinand Yiclor K allab. Bimerkungen zu dem Nachruf (vgl. 

Chem.-Ztg. 44. 157; C. 1 920 . I. 597). (Chem.-Ztg. 44. 263. 3/4 . [27/2.] Joy House, 
W hitefield, Lancs.) J u n g .

B iirker, Liebigs Bedeutung fu r die M edizin. Kurze biographische Mitteiluugen. 
(Miinch. med. W chschr. 67. 609—10. 21/5. GieBen.) B o r in s k i . .

H erm an n  GroBm ann, K arl Alexander v. M artius f  1911.1838  — 27j2 .1 0 2 0 . 
Lebensbeschreibung u. W urdigung seiner Bedeutung fur deu chemischen Unter- 
richt u. die chem. W issenschaft u. Technik. (Chem.-Ztg. 4 4 . 317— 18. 24/4.) K h i .k .

H erm ann  T hom s, Otto Schwetssinger Nachruf. (Chem.-Ztg. 44 . 401. 29/5. Ju.
Carl N eu b erg , M ax Siegfried -f. (r. A p ril lS G i—22. Februar 1920.) Nachruf 

fu r  den bekannten Biochemiker. (Biochem. Ztschr. 105. H e ft 1—3. 20/5.) Sp ie g e i ,.
E. L enze, Wilhelm W ill f . Nachruf. (Ztsehr. f. angew. Ch. 33. 101—2. 

27/4. [22/3.].) J u n g .
Carl N e u b e r g , Nathan Z u n tz j .  Nachruf. (Chem.-Ztg. 44 . 281—82. 10/4. 

Berlin-Dahlem.) J u n g .
A. P r ice , Vorlesungsversuch uber Verbrennung. Beschreibung eines einfachen  

Vers. zur Demonstration der Vorgange beim Bunsenbrenner und bei der Sicher- 
heitslampe. (Chem. N ew s 120. 149 — 50. 26/3. B arnsley , Techn. School, 
Chem Lab.) J u n g .

E. G ehrcke, Der A u fbau  der Atoinkerne. Im AnscliluB an die in den Verhandl. 
Dtsch. Physik. Ges. 21. 779 aufgestellten Modelle, besonders fiir die Kerne von 
Li, Be, B, C, entwickelt der Yf. Modelle fiir die Atoinkerne der weiteren Elemente 
bis zum SchluB dea periodischen Systems. Der Grundgedauke ist, daB die Atom- 
kerne der hoheren Elemente nichts anderes sind ais W iederholungen einer nied- 
rigeren Horizontalreihe des periodischen Systems, nur mit dem Unterschiede, daB 
eiu Ring von «-T eilchen den Kern umgibt. So ist z. B. der Kern des Na-Atoms 
identisch mit einem Li-Kern, der von einem aus vier «-Teilchen gebildeten Ring 
umgeben ist; der Kern des Kaliums ist identisch mit einem N a-K ern, der von 
einem Ring aus vier «-T eilchen umgeben ist. Fiir v iele Atome ergeben sich Iso- 
tope, die sich durch ein «-T eilchen im R inge, der den innersten Kern umgibt, 
unterscheiden. D ie Zahl der «-Teilchenringe bei den hoheren Elementen ist er- 
heblich. So erscheinen alle Elemente ais Verbb. aus den Urelementen H + und 
Elektron, aufgebaut nach einem system atisehen, nicht allzu yerwickelten Piane.
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In die Beziehungen zwischen At.-Gew- und At.-Nummer (Ordnungszahl) wird 
hierdurch System gebracht, und es wird sonst cino gauze Reihe von Erfahrungs- 
tatschen, wie z. B. chemische Yerwandtschaft seltencr Erden, Liicken im periodischen 
System, gedeutet. (S. H e id , Math.-naturw KI. Abt. A. 1919, 19. Abh.) Ge h r c k e*

E. K ind sch er, D ie Fortschriłte der Kolloidchemie im Jahre 191S. (Vgl. Fort- 
schr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 13. 129; C. 1918. II. 87.) Fortschrittsbericht. 
(Fortsclir. d. Ch., Physik  u. physik. Ch. 16. 61—72. 15/5.) P f l Uc k e .

A ndre D ubosc, Studie iiber die KoUoide. Yf. bespricht kurz die allgemeinen  
Eigenschaften der K olloide, sow ie die moderneu Theorieu und Arbeitsweisen. 
(Caoutchouc et Guttapercha 17. 10379—81. 15/6. Februar.) F o n r o b e r t .

P a u l B a r y , D ie innere Beibung kolloidaler Losungen. D ie EiNSTEiNsche 
Formel fiir die innere Reibung kolloider Lsgg. i] =  ? ; 0  (1 -f- 2,5 v), in der 7] und 
ijQ die iuneren Reibungen der Suspension und des reinen Losungsmittels u. v  das 
Volumen des in der Volumeinheit enthaltenen kolloiden Stofies ist, g ilt nicht fiir 
hydrophile K olloide, die haufig recht betriichtliche Mengen Losungsinittel absor- 
biert enthalten. Nimmt die Yolumeinheit des trockenen Kolloids in der L sg. das 
Volumen a des LOsungsmittels auf, so wird v  =  v 0 (1 -f- a), u. man erhalt, wenn

man i]0 ais Einheit nimmt, a —  -■— ^  ł “- • Der Quellungskoeffizient a kann
2,0 v0

demnaeh aus der Konz. v 0 der FI. und aus seiner inneren Reibung r] berechnet 
werden, wenn man sich auf geringe Konzz. beschriinkt. D ie Berechnung des 
Quellungskoeffizienten a fiir Gelatine, Nachtblau, Benzopurpurin in W ., fiir Kaut- 
schuk in B zl., Nitrocellulose in Aceton ergibt, daB a sich mit dem Alter und mit 
der Verdunnung vermindert. Auffallenderweise strebt a bei unendlicher Yerdiin- 
nung dem W erte 0 zu, ausgenommen bei Gelatine. D ies ist vielleicht dadurch zu 
erki aren, da 8  die kolloiden Partikelchen mit waehsender Verdiinnung weiter zer- 
fallen u. sich dem molekularen Zustande nahern. D iese Betraehtungen stehen mit 
ultramikroskopischen Beobaehtungen im Eiuklang. (C. r. d. l’Acad. des sciencea 
170. 1 3 S 8 -9 0 . 7/6.) J. Me y e r .

R ich a rd  Z sigm on d y , Zur Kenntnis der dektrischen Eigenschaften, sowie der 
Peptisation von Gelen. Zur Au.fklu.rmg. (Vgl. W o. P a u l i , Koiloid-Ztschr. 26. 
20; C. 1920. I. 446.) Z s ig m o n d y  selber hiitte gern die SehluBfolgerungen seines 
yerstorbenen Schiilers G. Y a r g a  etwas gedampft. Gegensatze wie zwischen P a u l i  
und Y arga  miissen bei der Beurteilung der Hydrosole auftreten, wenn der Stand- 
punkt yerschieden ist, von dem man an das Problem herankommt. Ein Vers. zur 
Uberbruckung der Gegensatze wird fur spiiter in Aussicht gestellt. (Koiloid-Ztschr. 
26. 67—69. Febr. 1920. [18/12. 1919.] Gottingen, Inst. f. anorg. Chemie.) LlES.

I. T rau b e, U ber Bulloelcktrizitat, Molekularkrafłe und elektritche K rafte. D ie 
aballisehen Stofte fallen mit den oberflacheinaktiven, die kata- u. anaballischen mit 
den oberflachenaktiven zusammen. Vf. schlieBt daraus, daB die Molekularkrafte, 
und zwar nicht nur diejenigen, welche die Elektrolyte mit dem W . verbindenl 
sondern auch diejenigen, welche zwischen Nichtleitern u. W . bestehen, elektrischen 
Ursprungs sind. (Ann. der Physik [4] 62. 165 -7 2 .  28/5. 1920. [27/10. 1919.] Char- 
lottenburg, Techn. Hoclischule.) B y k .

E rich  R um pf, iiber die JPolarisation in  der Geifilerentladung. An den Quer- 
sonden eines Geifilerrohres treten Erscheinungen auf, die eine groBe Ahnlichkeit 
mit elektrolytischer Polarisation aufweisen. Yf. Yersucht nachzuweisen, daB sie 
durch Obcrflachenscliichten bedingt sind. D ie Erscheinungen sind an Cu, Z n  und 
P t- I r  zu beobachten. D ie Leitfiihigkeit der Schichten scheint durch Elektronen  
liervorgerufen zu werden, die durch die Schichten hindurchdringen konnen, wah- 
rend die grofieren Ionen in  den Schichten bleiben. (Ann. der PhyBik [4] 62. 173 
bis 184. 28/5. 1920. [10/12. 1919.] Graz, Physik, Inst. d. Univ.) B y k .
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L.-E. W alb u m , Der EinjlufS der Temperatur a u f die Wasscrsto/fionenkonzen- 
tration in  einigen Normallusungen. Bestst. der H'- Konz. mit elektroinetrischer
Methode bei yerschiedenen Teiupp. Tn PhoBphatgemischen, im System Gluciu— 
HC1 und Citrat—HC1 ist die IT-Konz. bei den gemessenen Tempp. von 10—70° 
die gleiche, in den Systemen Glucin— NaOH, Borat—NaOH. u. Borat—HC1 nimmt 
sie mit steigender Temp. zu, im System Citrat—NaOH ab. D ie Anderung der 
H ’-K.onz. mit der Temp. entspricht einer geradlinigen Funktion und kann daher 
aus einer graphischen Darst. fiir jede beliebige Temp. zwischen 10 u. 70® ab- 
gelesen werden. (C. r. soc. de biologie 83 . 707—9. 8/5. [15/4.*] Seroiherap. Inst. 
d. Diinischen States.) AKON.

S tefan  M eyer, Ober den Zusammenhang einiger physikalischer Eigenschaften 
m it der Elektronenanordnung in den Elementem. (Vgl. L a d k n b u e g , Naturwissen- 
schaften 8 . 5; C. 1920. I. 3lt5.) Einige Farbenersclieinungen, die bislier in Be* 
ziehung zum periodischen System gebracbt worden aind, werden an die Elektronen
anordnung angeschlossen u. auf relativ lockere Klektronen zuriickgefiihrt. (Natur-
wisssensehaften 8 . 284. 9/4.) B y k .

K a rl F . L ind m an , 'Aur F ragę nach der E xistenz wahrer Pyroelektri:itdt. Legt 
man die zuyerliissigsten Werte des thermischen Ausdebuungskoeftizienten des Tur- 
inalins der Rechnung zugrunde, so kann nur ein Prozentsatz von l l ,9 ° / 0  der be- 
obachteten Pyroelektrizitat ais wahre iiberhaupt in Betracht kommen. Aber aueh 
diesem Bruchceil kommt wahrscheinlicb keine reelle E iistenz zii, so daB man heute 
die wahre Pyroelektrizitiit aU nicht existent anzusehen bat. (Ann. der Pbysik 62. 
107— 12. 2/5. [Jan.] Ib o .) B y k .

B. A. M illik a n . Y .  H. G ottsch a lk  und M. J. K e lly , D ie W irkung des Durcli-
gangs von cc Strahlen au f das Atom. a-Straliien geben bei ihrein Durchgang durch 
die Yersehiedensten Atome (H, C, O, N, Cl, J, Hg) und von At.-Geww. von 1  bis 
200 keinen AnlaB zur Entstehung mehrwertiger lonen. Es wird vielmehr in min- 
destens 99 von 100 Piillen durch den a-Strabl ein Elektron von einem neutralen 
Molektll abgesprengt. (Proc. National Acad. Sc. W ashington 5. 591—92. Dez. 
[11/11.] 1919. Ryerson Physical Lab. Univ. o f Chicago.) B y k .

E. B u ta v a n d , D as Gesetz der Masse bei der Absorption von USntgenstrahlen.
Nach einer fruheien Unters. des Vfs. (Ann. de Chimie [8 ] 2 4 . 421; C. 1 9 1 2 .1. 111) 
ist der Absorptionskoeffizient der Kathodenstrahlen ( i  nicht proportional der D . o, 
Bondem es wiichst f i ję  mit dem At.-Gew. P  der absorbierenden Substanz. Diese 
Beziehung wird aut die verschiedenen Linien der Spektren yon Bontgenatrahlen 
angewendet. Bezieht man sich stets auf dieselbe absorbierende Substanz, so gilt 
die Beziehung fy?/p)'/a»P =■ konst. Ist ferner P a das At.-Gew. des absorbierenden 
und P ,  das des aussendenden Stoffes, so bestebt die Beziehung (|9/o)Y».P,/P„Vt =  
konst. D iese Konstanz andert sich mit der untersuchten Linienserie u. ist fur die 
.ff-Serie gleich 14, fiir J  gleich 17,5, fiir K  gleich 26 u. fiir L  gleich 77. D iese  
Konstanten lassen sich durch die Formel 13 -f- 2 2<’*_1) darstellen, so daB man 
die allgemeine Gleichung ( f ilę )„’/». PJP^U  =  13 +  2 2(n-1) erhalt. (Ann. de phy- 
siąue [9] 13. 161—68. MSrz-April.) J .  Me y e r .

F. W . A ston, D ie Massenspekłra ćhemischer EUmentc. Vf. hat verschiedene 
Gase nach seiner Methode des Spektrographen fur positive Strablen analysiert, den 
er jetzt ais M.-Spektrograph bezeichnet. B ei diesem wird ein fokussiertes Spektrum 
erhalten, wo der Ort der einzelnen Bilder lediglich von dem Verhaltnis von M. u. 
Ladung der einzelnen auf die photographische Platte wirkenden Teilcben abbangt. 
Vf. beschreibt eingehend die Versuchsanordnnng. D ie Entladungsrohre, aus der 
durch den Schlitz die einzelnen geladenen Teilcben heraustreten, ist eine gewohn- 
liche Bontgenróhre. D ie Teilchen werden zugleich durch ein elektrisches und
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magnetisches Feld abgelenkt, wodurch oin liaud btutt einoa Punktes auf der 1 ’latte 
der Aufnahmeeamera entsteht. lnsbcsondere erleiden Isotope, die bei der gleichen  
Ladung verachiedenc M. beaitzen, yerschiedene Abienkuug, und die einzelnen iso- 
topen gebeu daher diakrete Punkte auf der Platte, au dureń Lagę man das Ver-
haltnia von Ladung und i i .  u. weiter das At.-Grew. erinitteln kann. O■ D ie Mes-
sungen der At.-Greww. sind relative. Es wird wie ublich O ais Normal gewiitilt.
Fur O uud O ergibt sich sehr genau das Yerhaltnia der MM. von li! zu 10, was
beweist, dali eB sich bier in beiden Fiillen urn sehr reine Elemente haudelt, die 
keine lsotopen bilden. lieirn Vergleieb von O mit CO ergibt sieli Uie Annahe- 
rung au die ganzeu Zahlen 12 uud 28 mil einer Grenauigkeit vou ’/iooo- Nimmt 
mau noeh doppelt geiadenen C hinzu, der sich in bezug auf den Ort ilu Spektrum 
wie ein einwertigea Element vom At.-Grew. ti yerhiilt, und weiter CO (44), so hat 
man eine brauchbare Eichung des Spektrums mit den Aquivalentgewielnswerten
0, 12, 10, 28, 44. jNe. Das Element ergibt Bieli uaeli der Methode ala zusammengesetzt 
aus zwei Elementen der At.-Oeww. 20 u. 22, wobei vielleiebt noeh eine dntie  M. 
2 1  auftritt. CL Cl gibt vier Linien, entsprechend den MM. 35, 30, 37, 38. Dagegen  
fetalt jede Andcutung einer Emie an der Stelle des ublichen At.-Grew. 3 5 ,4 0 . fsur 
36 u. 37 sieht Vf. aia lsotopenhnien an, wiilirend er 30 u. 38 der JbLGl zuschreibt. 
Ala AusgangBinaterial fur das Ci wurde 00C1S gewiiblt, wobei man aucli Einien  
des Kestes COC1 bekam, entsprechend den beiden Ci-isoiopen von 36 und 37. 
A . U ie Jblauptkomponentc iat ein Element vom At.-Grew. 40, daneben tritt eine auf 
3“/o geschatzte Meugc einca zweiten lsotopen vom At.-Gew. 30 auf. JV. Hier 
scheint eine reine tiubstauz vom At.-Grew. 14 vorzuliegen. Jt£ und He. D ie At.- 
Gleww. fallen auberhalb der Skala des Vfa. Uin sie auzuschlieben, wird eine Me- 
lliode ausgearbeitet, die gestattet, festzustelleu, daB zw ei A t.-C eww . genau im Ver- 
haltms von 1  zu 2  zueinander steheu. 1 1  u. 1 1 , lassen sich ais einiaeu naehweisen. 
Das At.-Grew. des H ergibt sich zu 1,008. K r  ergibt nicht weniger ais (i isotope 
mit den M il. 78, 80, 82, 83, 84, 80. Einige Yorliiufige D aten lassen sich mit mehr- 
taeh geladenem Hg gewinuen, w eil dann das VerhaltuiB vou Eadung zu M. in den 
Jbereioh der bkala taili. im  allgemeinen lassen sich indes die schweren Elemente 
noeh nicht untersuehen. D ie At.-Greww. der emzelnen lsotopen erweisen sich, be- 
zogen auf O =  10, durchweg ala ganzzahiig; nur i i  maeht eine Auanahme. JUies 
wird auf Abweichungen der M. von der einfaehen Summę gesehoben, wenn mehrere 
H-Atome zu komplizierten Kerneu zusammentreten. (Phiiós. Magazine [OJ 3 9 . b i l  
bis 025. Marz, Uuiv. Cambridge.) JtJYK.

W . M ason, Flammengeschmndigkeit in brennlaren Gasen. Es wurde an- 
genommen, dali sich die Hypothese MORGANs (Engineering 1 0 8 . 535; C. 1 9 2 0 . I. 
iy3) nur auf die Verbieitung der Flamrne iu  geschlossenen itohren bezóge, weil die 
mitgeteilten Veras. nur in solehen angesteut worden waren. D ie meisten Tat- 
saeiien Uber uie Yerbreitung der Flamme in nur einseitig geschlossenen Kohren 
sind bereita von M a l l a r p  u . L e C h a t e l i e r  iestgestellt worden; sie stelien mit 
der liypothese M o k g a n s  nicht im Einklang. (Engineering 1 0 9 . 23. 2/1.) lltFHLE.

U. D ie te n o i, Zum Problem der Zustandsgtcichung. i ,s  werden an den Uruck- 
isothermen yersciiiedener Substanzen empirisebe Gresetzmaliigkeiten heryorgehoben, 
mit dem Ziiel der Aufstellung einer allgemeinen Zustandsgleichung. l>as iieobach- 
tungsmaterial sind die Cnteras. uber lsopentan, COa uud Athylen. Es gelingt, auf 
der kritischen isotherme auJJer dem kritischen zwei charakteristische Punkte dar- 
zustelien. D ie G-roJJe p  v j l i  T  wird bei konstanter Temp. ais Yolumfunktion auf- 
getragen und liat einen Wendepunkt, der sich bei hoheren Tempp. nach grotieren 
Yolumina yersehiebt. Entaprechende Eechnungen und graphisebe Darstst. werden 
bzgl. des Spannungskoeffizienten ausgefuhrt. D ie empirischen GesetzmiiBigkeiten 
werden mit den yorliegenden Zustandsgleichungen verglicben. D ie v a n  d e r
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B. A n o r g a n t r c h e  Ch e m ie . 1 7 3

W a ALSsehe liefert w ie gewohnlich keine quantitatiye Obereinstimmung. Besseren  
AnschluB geben die aus der Yorstellung iiber den Austausch von Energie an der 
Grenzfliiche yon FI. und Dampf hergeleiteten Zustandsgleichungen, wobei aueb die 
innere Verdampfnnpswiirme in den ICreis der Betraehtungen gezogen wird. (Ann. 
der Phypik [41 62. 7 5 -9 4 .  20/5. 1920. [28/11. 1919.1 Kiel.) B y k .

W . S ch o ttk y , Thermodynamik der seltcnen Zustande im Dampfraum. (Thcr- 
mische lonisierung und thermisches Leuchłen). I. Teil. D ie seltenen Zustande aind 
Bolehe, welehe nacb den gewohnlichen statistisehen Betraehtungen ala nnerheblich 
herausfallen wiirden, die aber infolge ibrer ausgezeichneten Eigenschaften fLadungen) 
im VerhiiUnis zur Teilcbenzahl unyerhaltnismaBige Bedeutung gewinnen. Yf. bemiibt 
sich, im ersten Teil der Arbeit die freie Energie dea featen und dnmpfformigen 
Zustandes zu definieren. Bei der freien Energie der festen Pbase tritt die Schwierig- 
keit auf, daB yon einer eigentlichen Zerlegung in Molekule in dem Krystalleitter 
ciner festen Substanz iiberhaupt nicht die Eede sein kann. Auch sind stets bei Uber- 
gang aus der festen in die dampfformige Phase die Ladungen zu beriicksichtigen, 
ein Umstand, der zu Abweichungen gegeniiber der ublichen Thermodynamik fiihrt. 
D ie freie Energie steht in Beziehung zur IoniBieruugsarbeit. D ie galyanisehe 
Spannungsdifferenz an der Beruhrungsfliiche zweier Metalle erscheint ais durch die 
Untersehiede der vom Yf. definierten naturlichen freien Energien der Elektronen 
in beiden Metallen bestimmt. D ie VoLTAsehe Spannungsdifferenz z wis eh en zwei 
SuBeren Grenzfliichen zweier leitender Korper ist durch die totale freie Energie 
der Elektronen in beiden Korpern in bezug auf die gewahlten Grenzflaehen be
stimmt. B ei der freien Energie der Dampfpbase geht Vf. auf die meist yernach- 
liissigte freie Energie der inneren Bewegungen ein. (Ann. der Physik [4] 62. 
1 1 3 -5 5 . 28/5. 1920. [3/12. 1919.] Wiirzburg.) B y k .

B. Anorg-anische Chemie.
A. S tock , Zur Nomenklaturfrage anorganischer Verbindungen. Vf. hat oft be- 

tont (vgl. Ztsehr. f. angew. Ch. 32. 373; C. 1920. I. 239), daB die Anorganiker 
moglichst die international yerstiindliche Formel verwenden sollten, zumal wenn 
die W ertigkeit w ie ublieh ausgedriickt wird; hierin stimint Yf. mit Ephuaim  
(Chem.-Ztg. 44. 165; C. 1920. I. 602) uberein. Im Chemieunterrieht fiir AnfUnger 
oder Nichtchemiker wird man indes der Namen u. der A ngabe der W ertigkeit 
darin niebt entraten konnen, u. hierauf bezieht sich der Yorschlag des Vfs. (1. c.). 
(Chem.-Ztg. 44. 239. 25/3. [26/2-1 Berlin-Dahlem.) RtlHLE.

E duard  M ich e l, Anorganische Experimentalchemie. Fortschńttsbericbt iiber 
die Jahre 1914—1918. (Fortschr. d. Ch., Physik u. physik. Cb. 16. 1—29.15/5.) P f l .

U n te r k th lte r  D am pf. B ei der Espansion von D am pf in Turbinen wird das 
einem gegebenen Druck entsprechende Volumen kleiner gefunden, ais der Theorie 
entspricht. Man fuhrt dies auf eine Unterkulilung des Dampfes unter nachweislich  
teilweiser B. von yermehrfachten H_.0-Moleklilen zuriick, die ais Katalysatoren die 
Zustandsanderung bewerkstelligen. D iese spielt sich in zw ei Stufen ab: 1. Kon- 
densation ohne W armeentw. und damit unter Volumverininderung. — 2. Umwand- 
lung der freigcwordenen Energie in  Warme und Aufnahme derselben durch den 
Dampf unter Volumen- oder Druckyermehrung. Hierdurch wird die zeitweise 
Volumverminderung erklart. (Engineering 58. 483—84. 10/10. 1919.) Schroth.

A. O. E a n k in e , Uber die Beziehung zyrischen Releućhtung und elektrischer 
Lcitfahigkeit in  Selen. Wahrend im allgemeinen angenommen wird, daB die Zu- 
nahme der Leitfahigkeit bei Belichtung des Se der Quadratwurzel aus der Belicli- 
tung proportional is t, findet Vf. eine Proportionalitat mit der yierten Wurzel. 
Dies ergab sich iiber einen groBen Bereich von Intensitiiten hin und fiir die ver- 
schiedensten Zellen. Der Effekt der Belichtung erweist sich ais gut reproduzier-
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bar und der Dunkelwert nach der Belichtung identisch mit dem urspriinglicheu 
Dunkelwert. D ie B. von loueu wird bei den vom Vf. empirisch gefundenen Gesetz 
liicht der Intensitat, soudern ihrer Quadratwurzel direkt proportionał algo mit der 
Amplitudę des elektrischen Vektors; das erscheint auch plausibel. (1‘hilos. Maga- 
zine [6] 3 9 . 482—88. Mai. [30/1.] Imperial College.) B y k .

E duard Farber. D ie Zerlegung des Stickstoffs vor 100 Jahren. Gescliichtliehe 
Betrachtung iiber IIe k z e l iu s ’ Auffassung dea X . (Cliem.-Ztg. 44. 301. 20/4.) J u n g .

Carl Caspar, B er Schmelzpunkt des neutralen Ammoniumsulfats. D as saure 
Ammouiumsulfat schm. bei 140°. Irrtiimlich iBt auch f iir  das neutrale Ammouium- 
sulfat dieser F. in der Literatur angegeben, ein F ehler, der voin Vf. entdeckt 
worden ist. Das neutrale Salz  sintert im offeuen Rohr von etwa 310° an, schm. 
bei 336—339° u. zers. sieh bei 355° u n te r  Gasentw.; im gescblossenen Rohr Rintert- 
es von etwa 3(j0° an und schm. bei 417—423°. (Ber. Dtseb. Chem. Ges. 5 3 . 821. 
15/5. [23/2.] BreBlau.) W e g e .

L eon  und E u gen e  B lo c h , Erreguny der Bandenspektren d ts Stickstoffs durch 
Elektronen von yeringer Geschwindigkeit. Nach friiheren Unterss. soli die loni- 
sation des Stickstoffs durch Ionen geringer Geschwindigkeit nur eintreten, wenn 
das erregende Potential in der Niihe von 18 Volt liegt. Unterlialb dieser Grenze 
trifft mań zwei Resonanzpotentiale bei 7,5 uud 9 Yolt an. Es sollte untersucht 
werden, ob es sich bei den so ausgesandteu Strahlungen um Resonanzstrahlen 
oder um ein Bandenspektrum handelt. D ieV erss. zeigten, daB man den Stickstoff 
bei einern erregenden Potential von ungefahr 10 Volt zum Leuchten bringen kann, 
daB man also das Bandenspektrum durch ElektronenstbB bei einer Spannung er- 
biilt, die unterhalb des Ionisationspotentials liegt. (C. r. d. 1’Acad. des Sciences 
170. 1 3 8 0 -8 2 . 7/6.) J. M e y e r .

A. A ita , Uber den Riickgung von Perphosphaten. Systematische BostBt. von 
G esam t-PjO j, in W . uud Ammoniumcitratlsg. 1. PjOs , in wasserfreiem A. 1. P ,0 6  

und in W . 1. Fe- uud Al-Verbb. ergaben, daB der Riiekgang an 1. P,Oa i n  Super- 
phosphaten bei langerer Aufbewahrung uicht p h y s i k a l i B c h e r ,  sondern ausgesprochen 
chemischer Natur ist, hervorgerufen durch das Gleicbgewicht. welehes sich allinah- 
lich eiustellt. zwischen Fe- und AJ-Verbb., freier P ,0 6  und Calciuinmonophosphat. 
(Giorn. di Chiui. ind. ed appl. 2. 227—33. Mai.) G rim m e .

G. H. B uchanan  und G. B. W Inner, D ie Lóslichkeit von Mon o - und D i- 
ammoniumphosphat. E iakte Loslicbkeitsbestst. ergaben fur (NH4 ),HPOt bei 10° 
eine Lóslichkeit von 36,5°/„, steigend um je 0,213 fiir 1 ° Erwarmuug bis 70°, fiir 
iś lI ,H ,P 0 4 bei 5° eine Lóslichkeit von 18.0°/o, steigend bis 90° um je 0,455 fiir 
1 ° Erwiirmung. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 448 —51. 1/5.1920. [29/11. 1919.] 
N ew  York, Am. Cyanainid Co.) G k im m e .

C. M atign on  und J. A lla in  L ecan u , Umkehrbare O zydation der arsenigen 
Saure. Obwohl sich Arsentrioxyd auf Grund der thermochemischeu Gleichung 
As2 0 ,  -j- Oj =  Aes0 6  +  62,6 cal. direkt mit Sauerstoff yerbinden sollte, hat man 
diese freiwillige Oxydation bisher nieht feststellen kouneu. Unter erhohtem Druek 
laBt sie sich aber durchfuhren. Wurde z. B. As^Oj 5 Stdn. u. 40 Mii}, lang unter 
130 Atm. 0 2 Druck auf 400° erhitzt, so konnten merkliehe Mengeu von As,Os nach- 
gew iesen werden. So bestand z. B. das Reaktionsprod., das 7 Stdu. lang unter 
180 Atm. Os-D ruck auf 480° erhitzt worden war, aus 0,278 g  At^O, und 0,650 g 
Aa,O-,. Auch die wss. Lsgsr. von As, O, vermogen 0 2  aufzunehmen, wobei die 
Oxydationf>geschwindigkeit durch anwesendes Pt beschleunigt wird. Eine konz. 
Lag. von Na-Arsenit bildete wahrend einer Erwarmuug von 5 Stdn. auf 80° unter 
50 Atm. 0 ,-D ruck  10.9 °/„ Areensśiure. Es scheint, daB sich bei dieser Oxydation 
ein neues Oxyd A s ,0 3 *Aps0 5  bildet, (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170 . 94L bis 
943. 19/4.) J .  Me y e r ,
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H. P elab on , Uber die Eigenschaften von Mischungen von Selen und Antimon. 
Zusammenfassung von Arbeiten, uber die bereits fruher (vgl. Ann. de Chimie [8 ] 
17. 535; C. r. d. 1’Acad. des sciences 151. 641. 152. 1302. 153. 343. 158. 1669; 
C. 1 9 0 9 . II. 2121. 1910. II. 1586. 1911. II. 10. 1012. 1914. II. 197) referiert worden 
ist. (Ann. de Chimie [9] 13. 121— 53. Marz-April.) R ic h t e r .

A. R em e le  und B. S a ssó w , Uber die le i der Rcaktion zwischen Calciumcarbid 
und Stickstoff entstehende Kolilenstoffart. Der Yergleieh des bei der Rk. zwischen  
CaC, u. N  entstehenden G mit Acheson- und Cey\or\graphit hinsichtlich der D., 
der elekirischen Leitfahigkeit, des Entflacnmungspunktes, des Verhaltens gegen  
Kaliumchlorat und konz. H N 0 3  gegen gesehm olzenes KOH und gegen H N 0 3  er- 
gibt, daB der Kalkstickstoffkohlenstoff ein hochdisperser C mit rein graphischen  
Eigenschaften ist. (Ztselir. f. angew. Ch. 33. 139—40. 1/6. [19/4.] Leipzig, Chern. 
Univ.-Lab., technol. Abt.) J u n g .

A lfred  S tock  und Carl S o m iea k i, Siliciumwasserstoffe. V III. Halogcn- 
abkommlinge des D isilans, S i3H0, und ihre Hydrolyse. (VII. vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 52 . 1851; C. 1919. III. 1038.) D isilan  reagiert mit Halogenwasserstoff bei 
Ggw. von A1C!S, bezw. A)Br3  ais Katalysator noch leichter ais SiH 4  uuter Substi- 
tution von H  durch Halogen. Ohne Katalysator erfolgt weder bei mehrtagigem  
Stehen, noch beim Erhitzen auf 1208  eine Rk. D ie W rkg. des Katalysators ist 
unregelmaBig, wofttr noch eine Erkliirung fehlt; vielleicht biiBt A1C! 3  infolge Ver- 
schmierung mit Hg-Dampf seine Wrkg. ein. Teilweises Umsublimieren des A1C13  nach 
der Einfiillung beschleunigt die Rk. D ie Chlorierung des D isilans durch U C l  geht iiber 
die B . von SijUjCl hinaus; doch findet auch bei groBem HCl-OberschuB keinc voll- 
Btandige Chlorierung bis zu SijCl6  statt. D as Auftreten mittlerer Chlorierungsprodd. 
scheint bevorzugt. Auch Isomere scheinen zu entstehen. Nebenrkk., w ie z. B. die
B. ungesiittigter Verbb. infolge Abspaltung, wurden nieht beobachtet. — D ie Bro- 
mierung des D isilans durch H B r  erfolgt heftiger ais die Chlorierung. D ie B. yon 
Monobromid erscheint bevorzugt. Das Monobromid (DD. 71,5; F . — 100 bis — 101°; 
Tenaion bei —70° '/a mm, bei -J-100  7 cm) zers. sich (vermutlich infolge G gw . yon 
Spuren AlBr3) unter B. von SiaH 6  und holierer Bromide.

D ie H ydrolyse der Halogendisilane entsprach vollkommen der der Halogeu- 
monOBilane. 1 ,2 -B ism onosily\disiloxan , (SiaIT5 ) 0 ,  bildete sich ais unzers. fluchtige, 
atark lichtbrechende, farblose, leicht bew egliche, auf W . schwimmende FI. (11. iu 
Bzl.), die sich mit NaOH (in 24 Stdn.) quantitativ zers. nach der Gleicliung 
(SijH5)a0  -f- 8 NaOH -f- 3H aO =  4N asS i0 3  -(- 12H S. Mol.-Gew. (kryoskopisch in 
Bzl.) 145 (berechnet 139). D ie  benzolische Lsg. reduziert A g N 0 3 -L sg . leicht, da- 
gegen C uS0 1 -L sg. nicht. — M onosilylprosiloxan, [SijH 4 (0)]x , uud die iibrigen bei 
der Hydrolyse hoher halogenierten D isilosans entstehenden festen , weiBen Frodd. 
glichen dem polymeren Bis-(oxy oxo)-disilan, [(SiO,H)2]r (Silicooxalsiiure). B ei der 
Einw. von NaOH auf diese StofFe lassen sich deutlich zw ei Stufeu unterscheiden: 
erat stiirmische H 2 -E u tw ., wobei die Substanz in Lag. ging (anscheinend unter B. 
des N a-Salzes der Silicoosalaiiuie), dann langsamere (durch Erwarmen sclinell zu 
beendende) H 4 -Entw . aus der Lsg. (Ber. Dtsch. Chem. G-es. 53 . 759 — 69. 15/5. 
[13/3.] Kaiser W il h e l m -Inst. f. Chemie.) G r o sc h t jf f .

G-. A. K e in sa lech , Uber die Emission positioer leuchtender Teilclien aus Alkali- 
metallen bei hohen Temperaturen. Die fruher (C. r. d. 1’Acad. des sciences 169 . 
915; C. 1 9 2 0 . I. 852) beobachtetcn Leuchtesscheinungen an stark erhitztem Grnphit 
mussen auf Yerunreinigungen zuriickgefiihrt werden. Vor allem senden die Alkali- 
metalle bei geniigend hoher Temp. positive Tcilchen aus. Es wird fur jedes 
Alkalimetall, das iu Form einer Verb. yorlag, die kritische Temp. bestimmt, bei 
der die Emission der positiven Teilchen merklich wird, w ie sie die A blenkung des 
blaulichen Dampfes durch ein Magnetfeld yon 590 C. G. S.-Einheiten anzeigt. Beim
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Li ist diese Temp. 2700° und fallt bis zum Cs auf 1900°, ist also umgekehrt pro- 
portional dcm At.-Gew. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 170. 44—47. 5/1.) J. Me y e k .

W ilh e lm  W in d isch  und W a lth e r  D ie tr ic h , Uber die Umsetzungcn von 
primarem Kaliumphosphat m it wachscnden Hlcngen von Calciumlicarbonat bcim 
Kochen. (Vgl. Biochem. Ztschr. 101. S2; C. 1 9 2 0 . II. 580.) Bei Umsetzung von 
KHaP 0 4  init steigenden Mengen CaUa(CO, ) 2 beim Koehen werden die cntstehenden 
Ndd. von unl. Phosphaten immer kalkreicher. D ie Filtrate davon zeigen, gemessen 
init Eucupinbiehlorhydrat durch Oberilachenspannung nicht die Holie der Alkalitiit, 
wie man sie rechnerisch erwarten miiBte, was VfF. darauf zuriickfuhren, daS die 
Ndd. 1. alkal. Verbb. aus der FI. mitreiSen. Auch die aus der Zus. der Ndd. er- 
rcchncte Zus. der Filtrate zeigt, dali die Umsetzung sich mit steigenden Mengen 
CaH2 (C0 3 ) 4 immer mehr vom sekundilren dem tertiaren Calciumphosphat zuwendet. 
Es machen also kleinere Mengen CaH,(C03 ) 3  bei Umsetzung mit KH 8 P 0 4  das Filtrat 
relatiy mehr alkal., ais groBere. (Biochem. Ztschr. 1 0 3 . 142 — 02. 1/4. [10/12. 1919.] 
B erlin, Inst. f. Giirungsgewerbe.) ■ K a m m b t e d t .

M a s G róger, Uber Bleichromut. Durch Fiillung gleicher Yolumen iiquivalent- 
normaler L sgg. von Blciaceiat und Kaliumchromat erhii.lt man ein amorphes, hell- 
gclbes, kaliumeliromathaltiges basisches Bleichromut ( I ). Mit einem UberschuB von 
Kaliumchromat erliiilt man ein orangegelbes, krystallinisches, kaliumchromatlialtiges 
S ak  (II.). Beide nehmen aus Bleiacetat Bleioxyd auf unter B. des orangeroten 
P b 0-P b C r04. Durch Behandlung von PbCr0 4  mit n. KC 2 H 3 Os gelangt man zu 
einem Chromat der Formel: 2PbC r0 4 *K’iC r0 4 -Hs0 . I. u. II. hinterlassen nach dem 
Auswaschen mit li. W . (I. nach dcm Kochen mit der Mutterlauge) n. Bleichromat. 
Ndd. aus Natriumchromat oind natriumfrei. Man ei-ha.lt mit BleiiiberschuB basisches 
Bleichromat; mit Natriumchromat im UberschuB geht der Nd. bei langerer Be- 
ruhrung mit der Mutterlauge in n. Bleic/iromat uber. B leilsg. im UberschuB mit 
Ammoniumchrornat fiihrt zu ammoniumchromathaltigem, basischem Bleichromat, 
wiihrend ein UberschuB von Ammoniumchromat einen Nd. ergibt, der nach dem 
Auswaschen mit k. W . n. Bleichromat hinterliiBt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
109. 220—34. 10/1. 1920. [10/10. 1919.] W ien, Chem. Lab. d. Staatsgewerbe- 
schule.) JuKG.

S. V e il ,  Mischungen ton  Oxyden. Um festzustellen, ob sich zwischen CeO* 
und Cr8 0 3  beim Erhitzen Yerbb. bilden, wurde die elektrische Leitfahigkeit der- 
artiger Osydgemische bei hohen Tempp. und der Magnetisicrungskoeffizient bei ge- 
wohnlicher Temp. bestimmt. D ie Diagramme, welche die Abhangigkeit dieser 
Eigenschaften von der Zus. darstellen, weisen Knickpunkte auf, aus dereń Lage 
auf das Auftreteu der Verbb. C e0 4 -Cr3 0 3, 3 C e0 s*4Crs0 3, CeOj-2 Cr.,0,, C e0 ,-5C r,O 3  

geschlossen wird, wiihrend die Esistenz der Yerbb. 5CeOj-CraOa, 7 C c0 3 -4C ra0 3, 
C e 0 ,-9 C r ,0 3 nur wahrscheinlich ist. (C. r. d. 1’Acad. des scicnces 170. 939—41. 
19/4. [12/4.].) j .  Me y e k .

T o p o rescu , Uber die Eigentumlichkcit iton Ferriozydniedcrschldgen , Calcium- 
oxyd und Magncsiumoxyd m it niedersureiflen. D ie Menge des CaO, die aus Ca- 
Iialtigen Fe-L sgg. durch N H , niedergerissen wird, ist von der Fśillungstemp. un- 
abhiiugig. Bei konstantem Gehalt der Lsg. an F es0 3  (0,15%) wachst das Gewicht, 
des m itgeńssencn CaO mit stcigendem Ca-Gehalt der Lsg. bis zu einem Grenz- 
w ert, der bei ciner 0,34% wasserfreies CaCl, enthaltenden L sg. mit 13,5% des 
F e j0 3 -Ge\vichtcs erreieht ist. Bei L?gg. mit einem konstanten CaCl^-Gehalt von
0,34%  wachst die absolute Menge des niedergerissenen CaO mit steigendem Fe 3 0 3- 
G ehalt, der zwischen 0,072 und 0,55° / 0  variierte, wahrend relatiy zuin F e ,0 3 -Nd. 
das CaO-Gewioht von 20 auf 7% sinkt. Zusatz von 2% Ammoniumsalz zu der 
L sg. vor der Fiillnng audert an den Resultaten nichts, dagegen liiBt sich dem Nd.
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durch WascK-n mit ad. 5°/0 ig. N H 4 N 0 3 -L 3 g. leicht alles Ca eutziehen. B ei Mg- 
haltigen Lsgg. sinkt die Menge des iu Ggw. von N H 4-Salzen mitgerissenen Mg 
mit der Temp. und steigt init der Dauer der Beriihrung zwischen Nd. uud Lag. 
Bei gewobnlicher Temp. und 3-stiind. Beriihrung ist der EinfluC der Konz. nicht 
so groB wie bei Ca. D ie Menge dea mitgeriasencn Mg bew cgt sich bei Konzz. 
von 0,2—0,76% Mg Cl* und 0,036—0,27% Fe^O;, zwifchen 40 und 707o des FeaO,- 
Nd. Eine Entfernuug dea Mg aus dein Nd. durch Umfallen mit N H 3  in der Kiilte 
gelingt ebensowenig w ie durch W asobcn mit ad. N f l 4NOa-Lsg. (C. r. d. 1’Aead. 
dea aciences 1 70 . 1251—53. [25/5.*].) R ic h t e r .

A. T h ie l ,  Ubcr die vermeinłlichc A llolropie des Bleies nach Heller. (Vgl. Ber. 
Dtach. Chern. Ges. 53 . 3 066; folg. Ref.) Yf. b a t  die vou  H. H e l l e r  (Ztschr. f. physik. 
Ch. 8 9 . 761; C. 1915. II. 5S7) entdeckte u. vou E. C o h e n  u. W . D. H e l d e r m a n  (Ztachr. 
f. physik. Ch. 8 9 . 733; C. 1915. II. 119) ais B. einer allotropeu Modifikation gekeun- 
zeichnete Umwandlung dea B leies unter angesiiuerten Pb-Lsgg. untersucht und ge- 
funden, daB dicae Umwandlung entgegeu den Angaben von H e l l e r  nur unter 
nitrathaltigen Pb-Lsgg. eiutritt. Verss. mit anderen Lsgg., auch von  glcicher 
Ionenkonz. w ie die HELLERsche Lag. (1 Mol. Pb-Acetat -j-  0,4 Mol. H N O s im 
Liter), z. B. 1 -n. Bleiperchloratlag. -f- HCIO.,, verliefen durchweg ohne Erfolg. 
Bereits in Umwandlung begriffene Pb-Stiicke yerandem  sich in nitratfreien Lagg. 
nicht weiter. B ei unzureichendem Sauregehalt der Lsg. wird die Umwandlung 
durch B. einer das Blei bedeckenden Scbicht basisclier Salze vollig  unterbrocheu. 
A lle diese durch die Allotropieauffassung schwierig zu erkliirenden Tatsachcn  
werden nun dadureh verstandlich, daB, w ic Yf. gefunden bat, d e r  Zerfall dea Pb 
die Folgę einer chemiscben Bk. zwischen dem Metali u. der N itratlsg. ist. D as Metali 
yerliert an Gewicht, die Lsg. farbt sich durch B. von Bleinitrit gelb u. entwickelt 
bei Zimmertemp. langsam, bei 100° biaweilen sturmiscli Gas. Auch b le i f r e i e ,  
cssigsaure KNOs-Lsgg. bewirken langsam dieselbe Umwandlung. Im W ideispruch  
zu der Allotropieauffassung des Zerfalles steht ferner die Tatsache, daB die Umwand
lung auch oberhalb 60° vo r sich geht, wahrend nach COHEN und HELDERMAN 
oberhalb 50°, nach J a n b CKE (Ztschr. f. physik. Ch. 9 0 .  313; C. 1915. II. 1173) 
oberhalb 60° gewohnliches B lei stabil sein soli. Auch elektromotorisch zeigen  
kompaktes und „allotropes11 Metali durchaus gleichea Verhalten. D ie okulare Be- 
trachtuug von in Umwandlung begriffenem B lei lehrt, daB nicht B. n e u e r  Kry- 
stalle die Ursache dea Zerfalles ist, sondern daB bereits yorhandene krystallinische 
Gebilde, „Krystalliten“ (vgl. T am m ann, Lehrbuch der M etallograpliie), aus ihrem 
Zusammenhang gelost w erden, die entstehenden R isse also nicht sekundare Folgę  
einer Volumverminderung cind, sondern primar durch bevorzugte Auflosung des 
auch in ,,reinen“ Metallen vorhandeneu Eutektikums veruraacht werden. Yf. be- 
zeichnet diesen Vorgang, d e r  eine Eigentum liehkeit der regulinischen Metalle sein  
muB, ais Disglomeration  (Entkittung); das aogen. allotrope B lei ist demnach das 
Disglomerat des gewohulichen r e g u l in i s c h e n  Metalles. Eine iihnliche Disglo- 
meration, die sich beim Blei durch chemische Agenzieu nur schwierig durchfubren 
liiBt, findet auch bei der anodischen A u flo su n g  atatt und fiihrt hier zur B. des 
bekanuten „Anodenschlammes‘!. D ie Kichtigkeit der Auffassung des Zerfalles ais 
Disglomeration konnte w eiter d a d u re h  erhiirtet w erden, daB das stets g r o b e  
Pulvcr des disglomerierten Bleies u. die eiuheitlichen Krystalle des Bleibaumes in 
frischer Nitratlsg. ais aolcbe in  Lsg. gehen und nicht weiter zerfnllen. Versieht 
man regulinisebes B lei mit eineni feinkrystallinischeu Uberzug von Elektrolytblei, 
so ist der iiberzogene T eil vor Disglomeration geschiitzt. Auch uingesehinolzenes 
Cu lieB sich durch Behandeln mit ammoniakalischer Persulfatlsg. disglomerieren, 
wenngleich hier der Einwand moglich is t, daB eine UiuwandlungBerscheinung an 
dem Zerfall m itbeteiligt ist. Yermutlich ist die Disglomeration eine weitverbreitete
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Erscheinung. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1052—66. 12/6. [19/4.] Marburg, Phys.- 
chem. Inst. d. Univ.) R ic h t e r .

A. T h ie l , D ie Beantwortung der Frage nach den Entstehungsursachen des 
autogenen Bleibawns. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges., 53. 1052; yorst. Ref.) D ie  
voa E. C o h e n  und W . D . H e l d e r m a n  (Ztschr. f. physik. C h 89. 741; C. 1915. 
II. 119) bestatigte Beobachtung von J.-B. Se n d e r e n s  (Buli. Soc. Chim. Paris [3] 
11. 424; C. 94. II. 22), daB Bleibaume auch durch Beriihrung von Blei selbst mit 
gewissen Bleilsgg. entstehen konnen, ein Phanomen, das Vf. ais „autogenen Blei- 
baum“ bezeichnet, kann nach den fruheren Ausfiihrungen des Vf. (vgl. yorst. Ref.) 
nicht in der von C o h e n  und H el d e r m a n  versucbten W eise durch Annahme einer 
allotropen Bleimodifikation erklart werden. zumal nach Unterss. \'on O. W e ig e l  
die verschiedenen Wachstumsformen des autogenen Bleibaumes nicht nur unter sich, 
sondern auch mit den iiuBcrlich yerschiedenen Wachstumsformen des elektrolytischen  
Bleibaumes und den Formen des aus dem SchmelzfluB erstarrenden B leies krystallo- 
graphisch identisch sind. Es wurde nun beobachtet, daB der Bleibaum sich unter 
HELLERscher Lsg. (1 Mol. Bleiacetat -f- 0,4 Mol. H N 0 3  im Liter) nur relatiy selten  
und daun nur am ohereu Ende bildete, wahrend er unter sauren Lsgg. von reinem 
P b (N 03)j regelmiiBig und an den yerschiedensten Stellen auftrat. D ie Unters. von 
galyanisehen Ketten vom Schema P b |l-n . Bleiperchloratlsg.|gesivttigte K N O ,-Lsg. | 
Bleilsg. B |Pb (B =  1-n. Bleinitrat, 1-n. Bleiacetat, HELLERsche Lsg. frisch, H e l l e r - 
sche L sg. Yollkommcn yerbraucht) lehrte, daB bei gleicher Molaritat die Ionenkonz. 
in  der Reihenfolge Perchlorat, Nitrat, Acetat abnimmt, und die Konz. des Pb-Ions 
in frischer HELLERscher Lsg. merklich hoher ais in yerbrauchter is t , obwohl 
letztere 1,4-n. ist. D ie  B. des autogenen Bleibaumes unter H ELLER scher Lsg. am 
oberen Ende ist demnach in tlbereinstiminung mit der Theorie der kurzgeschlossenen  
Ionenkonzentrationsketten und die hier im gunstigsten Falle yerfiigbare EK. von
10 Milliyolt erklart auch die geringe Bildungstendenz in H ELLER scher Lsg. im 
Yergleich zu reiner Bleinitratlsg., die ca. 40 Milliyolt zu liefern yermag. D ie Er- 
klarung des ubiąuitaren Charakters der autogenen Bleibaumbildung unter re in e n  
Nitratlsgg. ergibt sich zwanglos aus der Disglomerationstheorie des Yfs. (vgl. yorst. 
Ref.), da durch den raschcn Yerbrauch der Nitratlsg. in den Raumen zwischen den 
einzelnen Krystalliten lokale Ionenkonzentrationsketten folgender A rt entstehen 
mussen:

metallischer KurzschluB 

+ — 
iiuBere Lsg. | Blei I inuere Lsg.

1____________________________________ t
elektrolytiBche Leitung im Fliissigkeitskanal.

D ie leichte B. von Bleibiiumen in der kurzgeschlossenen Kette Bleinitrat a-n.| 
Pb|Bleinitrit a-n. wurde durch den Vers. bewiesen. N icht disglomerierbares Blei 
diirfte keine ubiąuitare Bleibaumbildung zeigen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
1066—72. 12/6. [20/3.] Marburg, Physikał.-chem. Inst. d. Uniy.) R ic h t e r .

A la n  W . C. M enzies, Keue Metsurrgen iiber den Dampfdrućk von Quecksilber. 
(Proc. National Acad. Sc. W ashington 5. 5 5 8 -6 2 . Dezember 1919. — C. 1920- 
I- 814.) B y k .

A rthur D. H irsch fe ld er  und M err ill C. H a rt, Eine einfaclie Mcthodc zur 
H crstdlung oon Natriumamalgam in Blatłehen. Das h ., noch fl. Amalgam wird 
unter bestandigem mechanischen Ruhren in X ylol eiugegossen und nach dem Ab- 
filtrieren getrocknet. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 499. 1/5. 1920. [28/11.
1919.] Minneapolis, Uniy. f. Minnesota.) G r im m e .

W . E. H u gh es , Idiomorphc K rytta lle  ton elektrisch abgeschiedenem Kupfer.
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An Hand von Photographien werden die idiomorpheu Krystalle von elektriseh 
niedergeschlagenem Cu besehrieben und Einzelheiten iiber die Art ihrea Auftretens 
und iiber die Entatehungsbedingungen mifgeteilt. (Metal Ind. [London] 16. 332 
bis 335. 23/4.) D it z .

W . M. H ick s, D as Spektrum des K upfers. Es ergeben sich gut definierte 
Reihen fiir die Ordnungszahlen 2 und 3 in den S- und D-Serien, sow ie in der 
ersten Ordnung der P-Serie. AuiJer S (2) zeigen alle die Aufspaltung Ze e m a n n s , 
die fiir den betreffendan Typus charakteristiseh ist. Sie konnen daber ais n. 
Serienlinien angeseben werden. In den hoheren Ordnungen fallen die Intensitaten 
schneller und unregelmafiiger ab ais gew ohnlich, und dabei ergeben sich auch 
zablreiche Verscbiebungen. Infolgedessen ist es unmoglieh, mit einiger Genauigkeit 
die Grenzen der S- und D-Serien aus den Serienlinien allein zu beatimmen. Vf. 
gibt einige der Keihenkonatanten namentlieh im Yergleieh zu den Spektren von 
Ag und Au an. In einem Anbang wird Materiał zur Erseheinung der sogenannten 
Doppelverschiebungen der Liuien gegeben. (Pbilos. Magazine [6 ] 39 . 457—81. 
Mai.) '  B y k .

S. P osteraak , t)ber die Verdndcrlichkeit d tr  Zusammensetzung des Ammonium- 
phosphormolybdats. Es wurde Ammoniumpbosphormolybdat unter yerschiedenen 
Bedingungen ausgefallt und der Nd. analysiert. Aus Phosphatlsgg. erlia.lt man 
durch Fallung mit Ammoniummolybdatlsg. einen N d , der sich ais ein wecbselndes 
Gemiscli von P 0 4 (MoOł),,fN H 4 ) 8 und P 0 4(Mo03 )ls(NH4)a erweist. Fallt man bub 
Lsgg., welche mindentena 5° / 0  Ammoniumuitrat oder -sulfat entbalten, so findet sich  
neben dem normalen Triammoniumpbosphormolybdat kom pleies Ammoniummolybdat- 
nitrat oder -sulfat NO„(Mo03 )4 N H 4  und S 0 4 (MoO,)8 (NH4),. A nalytiscli vorteilbaft 
ist es, weun man die Ammoniumsalze in die Bariumsalze verwandelt. Es scbeint, 
ais ob sich je vier M o03-Molekiile an je  eine saure Valenz der Sauren aulagern. 
D ie Konst. der Phosphormolybdiinsśiure ist deinnacli in Ubereinstimmung mit K e h k - 
m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 0 . 1811; C. 87. 1002.) PO[(MoO,)4 OH ] 3  3 Aq 
Entaprecheud baben die Nitro- u. die Sulfomolybdansaure die Formeln NOs(MoOs)4OH 
und SOł[(MoOj)4 (OH)]a. (C. r. d. l ’Acad. des aciencea 170. 930—33. [19/4.*].) J. Me y .

Joh n  I. H aughton , D ie Untersuchung der thermoelektrischtn K ra ft ais ein H ilfs- 
mittel zur Feststelluny der K onslitu tion von Legierungssystemen. Nacli Besprechung 
der theoretischen Grundlagen dieaer Untersuchungamethode wird eine einfaclie Ap- 
paratur zur Messung der thermoelektrischen Kraft an Hand von Abbildungen be- 
schrieben. (Metal Ind. [London] 16. 329—32. 23/4.) D m .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
J. B eck en k am p , U ber die Anordnung der Atome und die optische Drehung 

bei Quarz und bei Natriumchlorat. (Vgl. Ann. der Pbysik [3] 67. 479 [1899]; 
Krystalloptik 1915. 578; Leitfaden der Kryatallographie, S. 399; vgl. auch Ztschr. 
f. Krystallogr. 32 . 9; C- 99 . II. 10o2.) Vf. gibt eine eingehende zusammenfassende 
Darat. der krystallographisclien und optischen Eigenschaften von u- und /?- Quarz, 
Tridym it und Christobalit, und diakutiert die biaher fur diese, sow ie fur N atrium 
chlorat entwickelte Eaumgitteranordnung. W egen der auffallenden geometrischen 
keziehungen des Quarzea zur regularen Syngonie entwickelt Vf. die Quarzstruktur 
ais eine deformiert reguliire von ahnlicher Art, w ie bei NaC103. Bzgl. der Einzel
heiten muB auf das Origiual mit seinen Figuren yerwiesen werden. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 110. 2 9 0 -3 1 0 . 29/4. 1920. [10/11. 1919.] Wurzburg, Mineral.- 
geol. Inst. d. Univ.) G r o s c h u f f .

M ax Isser, Das Goldvorkommen in  Katsćfital in  Kdrnten. Am rechten Berg- 
bauge des Pollatala (Oherlauf des Katschtals) finden sich drei im Quarzphyllit ein- 
gebettete goldhaltige Quarzlagerstatten von 0,50 bis 1 m Machtigkeit in Abstanden
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von 50 bis 70 m. Der gegeniiberliegende Berghang weist dieselbeu Erzlsger auf. 
D ie Unters. der ersteren ergab im Mittel einen Gehalt von 5,0 g Au und 18 g Ag, 
die der letzteren 3,5 g Au u. 31,7 g  Ag. Vf. Bcbatzt jedoch den Gehalt auf min- 
destens 7 g  Au und 25 g Ag, wovon 6  g  Au nnd 20 g A g durch da3  Cyanidverf. 
zu gewinnen waren. Das Goldvorkommen wiire sonach abbauwiirdig, wenn dieser 
Gehalt durch weitere Aufschlusse bcstiitigt wiirde. (Montan. Rundscb. 12. 241—44. 
10/6. Hall in Tirol.) R o s e n t h a l .

Sam uel W . H eyb urn  und S ta n ley  H . Z im m erm an, Diamanten in  Arkansas. 
D ie AufschlieBung des Y. von Diamanten in Arkansas nahm ibren Ausgangspunkt 
von der im Jahre 1906 erfolgten Auffindung von 2000 Diamanten in einem V. von 
Periodotit in Pike County (Ark.). D ie Einrichtungen der in der Folgę dort er- 
richteten und in Betriob gesetzten Anlagen zur Aufbereitung des Materials u. der 
Gewinnung von Diamanten werden niiher besclirieben. (Engin. Mining Journ. 1 0 9 . 
083—86. 24/4.) D i t z .

L ou is G arbrecht, Neue Erzfelder im Osten Nicaraguas. Nach Besprechung  
der geographischen und politiscben Yerhaltnisee der Republik Nicaragua wird die 
Geologie der im Osten yorhandenen wiehtigsten Erzdistrikte ausfuhrlieh beliandelt. 
Uber die Gewinnung von Gólderzen und die Art ihrer Verhtittung, sow ie iiber das 
V. von Kupfer- und Eiscncrzcn werden einige Angaben gemacht. (Engin. Mining 
Journ. 1 0 9 . 791—97. 3/4.) D i t z .

Graham  J o h n  M itc h e ll ,  Erzlager im W arrendistrikt, A rizona. Es werden 
die geologischen Yerhaltnisse der Kupfer erzlager des W arrendistriktes Bisbee (Ariz.) 
besprochen. (Engin. Mining Journ. 1 0 9 . 874—75. 10/4.) D i t z .

F. I ,  L e a c h ,  Im Wltite Signaldistrikt, N . M ., entdecktes Radium erz. Im W hite 
Signal-Bergbaudistrikt, im siidlichen Grant Couniy (N. M.) wurde durch A l b e r t  
A. L e a c h  das V. von  Radiumerzen festgestellt. D ie Erze bestehen a u s  Tobernit, 
einem Kupferuranphosphat, u. A u t unit, einem Calciumuranpliosphat. D er Tobernit 
bildet griine, perlenartig glanzende Aggregate, der Autunit tafelformige Krystałle 
von hellgelber Farbę. Uber die Ausdehnung des V. u. die Zus. der Erze werden 
einige Angaben gemacht. (Engin. Mining Journ. 1 0 9 . 989. 24/4.) D i t z .

0 . Stutzer, Fossile Holzlohle. Ober die Entstehung der fossileu Holzkohle
besitzt man noch keine befriedigende Erkliirung. Vf. weist darauf hin, daB Er- 
v  ar men, Verkohlen und sogar Selbstentzundung bei yielen organischen Substanzen 
(Heu, Getreide, Mehl usw.) Yorkommen. So durften yielleicht durch ein Sinken des 
Grundwasserspiegels in trockenen Zeiten bisweilen die Yorbedingungen fiir Giirung 
u. Verkohlung abgelagerter Pflanzensubstanzen gegeben sein. (Braunkohle 19 . 93 
bis 95. Freiberg i. Sa.) ROSENTHAL.

L uise B uchner und W ilh e lm  Salom on, Neue Untersuchungen iiber die Wester- 
wdlder Braunkohle. Hinweis auf die Arbeiten von L u is e  B u c h n e r .  (Verh. des 
Naturhist.-medizin. Ver. zu Heidelberg [N. F.] 9 . 123. — Sitzungsber. Heidelberg. 
Akad. W iss. Mat.-naturw. KI. Abt. A. 1919. Abh. 4.) Erstere euthalt ein voU- 
standiges Verzeichnis der Literatur uber die Westerwiilder Braunkohlen, eine ge- 
naue, durch vicle Profile und Grubenplane erlauterte Beschreibung der geologischen  
Verhaltnisse der Gruben: Alesandria, Nassau, Yiktoria, W ilhelmszeche, Neue Hoff- 
nung, u. schlieBlich eingehende chemische Unterss. Uber die A n d e ru n g e n  der Kohlen 
durch dic Westerwiilder Basalte. (Brauukohle 19. 106—7. 5/6. Heidelberg.) Ro.

O, S tutzer, U ber einige auf Druck und Zerrung zuruckzufiihrende Siruktuien, 
Yerbandseerhaltnissc und Absonderungsformen von Kohle. Durch Druck werden 
Floze bisw eilen zerdriickt und in T r u m m e r k o h le  verwandelt, in der Kohlen- 
sphtter und eckige Kohlenbruehstucke durch Kohlenstaub yerkittet sind. Bei 
starkerem Druck u. unter gleicbzeitiger Temperaturzunahme entsteht Knetstruktur. 
A u g e n k o h le  ist durch scharf begrenzte, kreisrunde oder elliptische Scherben ge-
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keunzeiclmet, dio alle in zuoinaudur parail cluu Kbuncu liegen. Sio triu vor aiiuin 
in homogenen, sproden Kohlen und in. der Niihe von Storungen auf. D ie Augcn 
sind eigenartige Trennungs- oder Brilchfliichen. K u g e ik o h le n  sind sekundiire 
Absonderungen der Kobie im Floz. D ie  Schiclitung des Flozes geht bisweilen  
ungestort dureli die Kugein hindurch. S c h le c h t e n  sind paratlele Absonderungs- 
iiiichen. Sie sind wie die Schieferung des Gesteins auf Druek zuruckzufiihreii. 
Die Schlechten stehen senkreclit zur Druckrichtung. (Gliickauf 56. 389—92. 15/5. 
Freiberg i. Sa.) K o s e n t h a l .

R . O. H ., O zokerit in  Wyoming. lis  wird uber ein V. einer Art von Ozokerit 
in der Niihe von Spring’s Camp, Kawlius (Wyoming) kurz berichtet. Das Prod. 
ist unl. iu A. und A., etwas 1. in Terpentin und CSs. (Engin. Mining Journ. 109. 
807. 10/4.) D it z .

F red er ick  G. Clapp, D ie Geologie des Cement- Ólfeldes. Eine Besprechung der 
geologischen Verhiiltnisse des Cement-Olfeldes, Caddo Gounty, in jenem Teil von 
Oklahama, der bisher unter dem Namen „Healdon Fields" bekannt war, einer an- 
nahernden Ellipse, die durch das Dorf Cemeut in 2 Abschnitte geteilt ist. (Mining 
and Metallurgy 1920 . Kr. 158. Abscbu. 27. 1—9. Febr.) D it z .

R aym on d  C. M oore, Krdoląucllen in  K ansas. D ie  Oldistrikte von Kansas 
bcstehen aus dem nórdlicben T eil des sog. Mid-Oontinent-Feldes. D ie bedeuteudsten 
Distrikte sind die in Butler Gounty u. besonders in der Niihe von E l Dorado. Es 
werden die Geschiclite, die geologischen Verhiiltnisse, die Produktion in den Jahren 
1910—1918 und die Aussichten fur die Zukunfc dieses Erdolgebietes besprochen. 
(Mining and Metallurgy 1920 . Nr. 158. Abschu. 29. 1— 11. Febr.) D it z .

D ou g las B . Sem m es, D ie Móglichkeit der Ólgewinnung im nórdlichen Alabama. 
Auf Grund der geologischen Verhaltnisse werden die Aussichten fur die Olgewin- 
nung im dortigen Olgebiet erortert. (Mining and Metallurgy 1920. Nr. 159. Abschn. 5.
1—10. Marz.) D it z .

G eorge A. T h ie l, Gas, ein wichtigcr Faktor bei der Jirdulansainmlung. A us 
mitgeteilten Verss. geht der EiuflutS von Gasen auf die Seigerung von 01 und 01- 
sand hervor. (Engin. Mining Journ. 109. 888—89. 10/4. Univ. of Minnesota.) D i t z .

Clir. M ezger, D er untcrirdische Wasscrdampf und seine Bedeutung fur die 
geotliermische Ttefenstufe. Es kann ais sic.her gelten, daB der starkę W echsel in 
der Temperaturzunahme in tiefen Boluldchern zum T eil auf den EinfiuB des 
Wasserdampfes zuruckzufuhren ist. Zweifellos ist dies bei der ungewohnlich  
groBen geothermischen Tiefenstufe, die fiir d ie Grube Pribram gefunden worden 
ist (fast genau das Doppelte des gew olm lichen W ertes), der F ali. Yoraussichtlich  
konnen die aufsteigeuden Dampfstromungen unter Umstiinden ein sehr wirksame* 
Mittel zur ErmiiBigung der Grubentemp. abgeben. (Gliickauf 56. 351—50. 1/5. 
368—80. 8/5. Gernsbach [Murgtal].) K o s k n t h a l .

D. Organische Chemie.
E rioh  B en a ry , Fortschritte der organtschen Chemie. (Vgl. Fortschr. d. Ch., 

Physik u. physik. Oh. 14. 25; C. 1919. 1 . 511.) Fortschrittsberichf vom 1 . Oktober 
1918 bis 1 . April 1920. (Fortschr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 16. 31— 59. 
15/5-) P f l Oc k e .

A rthur M ich a e l, Uber den chemischcn Mechanismus organischer Umlagerungen.
1 heoretische Betrachtungen Uber die Umlagerungen der Amidę in Aminę, die 
Pinakon-Pinakolinumlagerungen der Fettreihe, die N ichtesistenz der Pinakon — >- 
/?-Oxydumlagerung, die Umlagerungen der aromatischen a,(9-Glykole, der Aryljod- 
hydrine und des Benzils. D ie Zwischenprodd. der Umlagerungen, sowie die ein- 
seitige Eliminierung und Umlagerung sind eingehend behandelt. (Journ. Americ.
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Chem. Soc. 42. 7tt7—821. April 1020. [4/11. 1010.] Cambridge [Masa.] H a r v a r d - 
Uuiv.) St e in h o r s t .

E rie  K. R id ea l, Katalytisćhe H ydricrung m it Schutzhydrosólen. D ie Wrkg. 
eineB Schutzkoiloides auf die Reaktionsgeschwindigkeit eines Hydrierungsproeesses 
in Ggw. von Pt u. Pd iet untersueht. D ie Resultate fiihren zu dem SehluB, daB 
die Funktionen des Schutzkolloids, in (jbereinstimmung mit der Hypothese von 
B a n c r o k t  (Journ. Phyeical Chem. 2 0 . 85; C. 1916 . II. 456) in einer Peptonisation  
bestehen. D ie Zugabe kleiner Mengen eines Pd-Sols zu cinem Pt-Sol erhobt desseu 
Wrkg. in erhebłichem Mafie. Der Mechanismus katalytiaeher W rkgg. in  Ggw. 
kolloidaler Metaile scheint sich eher der Diffusionshypothese anzupassen, ais der 
Komplextheorie uber kolloidale Rkk. A bweichungen sind gleicherweise erklarbar 
dureh die Theorie der einfaeheu Scbichten, w ie durch die Annahtne, daB die Ver- 
zogerung der Diffusion durch die Reaktionsprodd. yerursacht ist. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 4 2 . 749—56. April [4/2.] Urbana. Univ. of 111.) St e in h o r s t .

E . A ries, Zustandsgleichung des Athers. Es werden die friiher (C. r. d. l'Acad. 
des sciences 169 . 1188; C. 1 9 2 0 . III. 412) entwickelten Gleichungen fur den Zu- 
stand einer FI. unter ihrem gesattigien Dampfe jetzt auf den Ather angewendet. 
Die Werte fiir x  u. </■> ergeben sich aus den Gleichutigen x  =  u. (l> =  t 6*, 
wo =  A t +  B t t  -)- Ci r s u. Ot  =» A ,  -f- B , t  -j- C, t*  ist. D ie  Konstanten 
berechnet Vt'. aus experimentellen Daten zu A l =  1,8193, 2?, =  — 1,5034 und 
C, =  1,6607, bezw. zu A 2 =  7,4854, B t =*■ — 10,5251 und C, =  5,1674. D ie mit 
Hilfe dieser Werte mit den frtiher abgeleiteten Formeln berochneten Dampfwerte 
fiir geBattigten Dampt' zwischen —10° und -(-190°, sowie die Molekuiarvolumina 
stimmen mit den Referaten S. Y o u n g s  gut uberein. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 
1 70 . 871—75. 12/4. [6/4.*].) J .  M e y e r .

H . L e B . Gray und Gurney 0 . G utekunst, E ine Słudie uber die Sćhwefel- 
derivate des Butylalkohols. Butylmercaptan  ist in verhaltnismaBig guten Ausbeuten 
durch Dest. einer Lsg. von Na,S mit Natriumbutylsulfat erhalten, nicht bei Ober- 
schuB von NaOH. — Butylu ul fid ist in ca. 72°/0ig. Ausbeute erhalten durch Ein w. 
von Butylmercaptan auf Natriumbutylsulfat in Ggw. von NaOH. — D ibutylather 
resultiert in ca. 45°/,ig. Ausbeute beim 15-stdg. Kochen von 1 kg Butylalkohol mit 
350 g rauchender H ,S 0 4, Kp. 140°. — D ie Oxydation von Butylsulfid zu B utyl- 
sulfon mittels rauchender HNOa oder NO. ergab unsichere Resultate, mit NaM u04  

in H ,S 0 4 -Lsg. 80°/oig. Ausbeute ein reines Prod. vom F. 43,5°. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 4 2 . 856—60. April [20/2.] Rochester [N. Y.] E a s t m a n  K o d a k  C o m p . 
Research Lab.) St e in h o r s t .

A. M ailhe, Neue Darstellung von Aminen durch Eatalyse. Aldazine werden 
bei iler katalytischen Reduktion mit H , uber N i leicht zu den entsprechenden 
Aminen aufgespalten. So liefert Diathylidcnazin, C H ,.C H  : N -N  : CH-CHS, bei 
140—150° Athylam in, Diathylamin und Triathylamin, D iisobutylidenazin  bei 160° 
Isobutylam in  und Diisobutylamin, Diisoamylidenazin  bei 180° vorwiegend Isoamyl- 
amin, bei 210—230° yorwiegend Diisoamylamin. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 70 . 
1120—23. 10/5. [3/5.*].) R ic h t e r .

A. M ailh e , Katalytisćhe H ydrierung der Ketazine. (Vgl. C. r. d. 1 ’Acad. des 
sciences 1 7 0 . 1120; vorst. Ref.) D ie Ketazine liefem  bei der Hydrierung uber 
N i w ie dic friiher beschriebenen Aldazine die entsprechenden Aminę- E s wurden 
erhalten: Aus Dimethylketazin  bei 150° Jsopropylamin  und D iisopropylam in, aus 
Diathylketazin  bei lłjO—170" yorwiegend 3-Aminopentan  yom Kp. 8 4 °, das mit 
Phenylisocyanat einen Harnstojf vom F. 148° liefert, aus Biisopropylketazin  bei 
170—180° 3-Atnino-2,4-dimethylpentan  yom Kp. 125—127°, das mit Phenylisocyanat 
einen H arnsloff yom F. 139—140° gibt, aus L ipropylketazin  bei 170* 4-Aminohtptan
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vom Kp. 135—136°, das eiu krystallisiertes Hydroehlorid u. einen Flicnylharnstoff 
vom F. 134° liefert. Aus D iisobutylketazin  bei 215—220° wurden 2 Tle. 2,6-D i- 
mthyl-4-aminohepta.n vom Kp. 175—177° und 7 Tle. 1,1-Diisobutodiisoamylamin, 
{[(CHj^CH-CHjICHIjNH Yom Kp. 255—260° erhalten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
170. 1265—67. [25/5.*].) R ic h t e r .

"W. M anchot, D ie Queckstlberderivate des Athylens. (Bearbeitet von A rthur K liig .) 
Von den von HOFMANN und Sa n d  untersuchten Quecksilberderivv. des Athylens 
eiistieren, w ie schon aus den letzten Unterss. yon Sa n d  (L ik b ig s  Ann. 329. 135. 
166; C. 1 9 03 . II. 1412. 1413) hervorgeht, die sogenannten Athenąuecksilbersalzc vom 
Typus C2 H ,H gJ und dereń Polyrnere nicht. Fur die sogenannten „Athanolqueck- 
silbersalze“ vom Typus C,H6OHgX (X  =  H alogen) w iderlegt Vf. die Formel 
CH2 OH— CHjHgX. DieBe Verbb. erhiilt man am leiehtesten, wenn man Mercuri- 
acetat in 10 Tin. W . mit Athylen sattigt und mit NaCl, KBr oder K J fallt. Es 
wird nachgewiesen, daB die Verbb. monomolekular sind. Ihrem ganzen Verh. nach 
handelt es sich um echte Athylenverbb., die sich ais Struktur- oder Valcnzverbb. 
nicht deuten lasscn, sondern die ais Anlagerungsverbb. von der Art der Kohlen- 
oxydverb. de3  Kupfcrchlorids aufzufassen sind. Sie sind also ais C,H4) Hg(OH)X  
zu formulieren. D ie sogenannten ,,Athylatherqu,ecJc$ilbersalze“, fiir die S a n d  die 
Formel XHgCHa*CHs -O•CHa-CHsHgX annimmt, sind dadurch entstanden zudenkcn, 
daB zwischen 2 Vol. CSH4, Hg(OH)X eine W .-Abspaltung aus den an H g gebundenen 
H ydroiylen stattgefunden hat. Sie sind ebenso w ie die „Atbanolquecksilbersalze“ 
echte Athylenverbb., die mit HC1-Athylen entwickeln. D iese Athylenverbb. werdcn 
g e rad e  durch d ie jen ig en  Sauren sturmiseh z erleg t, welche mit d e n  H a lo g en T o rb b . 
des H g additionelle Yerbb. vom Typus H gCl,, 2HC1 bilden, d. h. durch die Halogen- 
wasserstoffsaurcn und durch Blausaure und Rhodanwasserstoffsaure. D ie Rk: ver- 
liiuft in folgenden beiden Phasen:

I. CjH4, Hg(OH)Cl +  HC1 ^  CJH<) HgCl, - f  !IsO .
II. C,H4, HgClj +  2HC1 HgClj, 2HC1 +  C,H4.

D ie sauerstofffreien echten Quecksilberhalogenalkyle sind dagegen gegen HC1 
oft auffallend bestandig. HgCls selbst bindet in wss. Lsg. in der Tat ebenfalls 
Athylen, indem die Mercurirk. der Lsg. mit NaOH YerBchwindet, doch wird das 
Athylen leicht wieder abgespalten. Entsprechend voratehender Auffassung werden 
die Yerbb. C,H4, Hg(OH)X auch durch die Alkalisalze der Halogenwasserstoffe u. 
namentlich durch Rhodankalium gespalten.

Mit den Verbb. C,H4, Hg(OH)X lassen sich yerschiedene Umsetzungen aus- 
fiihrcn, bei denen der Kompler (C,H4i HgOH) erbalten bleibt: Verb.
H gO H ^C rtO j. Aus einer mit Athylen gesattigten Mercurinitratlsg. und Kalium- 
bichromat. Gclber Nd. Verpufft beim Erhitzen. W ird beim Reiben unter Funken- 
bildung schwarz. Base (Ct Hit H gO H )O H . Aus CaH 4 ,Hg(OH)Br mit frisch ge- 
falltem Ag,O. Dickfl. M. Wurde nicht wasserfrei dargestellt. Verwandelt sich erst 
nach liingerer Zeit in eine feste, grauschwarze M. Reagiert alkal.; fallt Metallsalze; 
entfarbt Bodahaltiges Permanganat; entwickelt mit HC1 sturmiseh Athylen. Verb.

E gO H )JP łC lt , 5 H t O. Nd. aus Athylen-Quecksilberacetatlsg. mit Natrium- 
platinclilorid. Das H ydrosyl des Komplexes (CaH4, HgOH) besitzt also fiir gewohn- 
lich keine basischen Funktionen. — Benzoylferb. C,H4, Hg(J)OCO-CeHs. Entw- 
mit HC1-Athylen. Zum SchluB fiihrt Yf. noch aus, daB auch das Verh. der Queck- 
silberiithylenderiw. gegen Jod und gegen Alkyljodidc zugunsten der von ihm an- 
genommenen Formulierung sprechen. D ie Arbeit bestiitigt, daB mercurierte, orga- 
niBche Verbb. Hg-Atome in  fester Bindung enthalten konnen unter Yersagen der 
n. Hg-Rkk., ohne daB deshalb diese Hg-Atome an bestimmte einzelne C-Atome 
gebunden zu Bein brauchen. Man muB daher zwischen e c h te n  Quecksilberhalogen-
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alkylvcrbb. und Anlagwungsyerbb. uuterauheiden. (L ikiugs Ann. 4 2 0 . 1 (0 —90. 
27/4. 1920. [18/10. 1919.] Miioćhen, Teehn. Hoehschule.) POSNER.

J . B o u g a u lt und J. P errier, Einwirkung von Cyanivassersto/]'sćiure a u f Glueose \ 
Iłeaktion von K iliani. D ie von K i l i a n i  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 19. 768} durch 
dio Gleichung: C0 H„Oe -f- IICN +  211 ,0  =  C6 H 1 3 O0 -CO2 -NH 4  w iedergegebene 
Anlagerung von HCN an Glueose erfordert zu ihrer Einleitung die Anwescnheit 
von Spuren Alkali, das schon durch das Glas geliefert werden kann. Da alsdann 
mich der Gleichung: C8 IIj,Os +  KCN -)- 2 H20  =  C0 Iri3 O0 • COjJv -f- NHa iminer 
neue Mengen Alkali eritstehen, ist die katalytische W irksamkeit der A lkalien ver- 
stiindlich. D ie von verschiedenen Autoren zur Einleitung der Rk. einpfohlenen 
Kunstgriife bestehen in der Tat darin, daB der Lsg. eine schwach alkal. Rk. er- 
teilt wird. D ie Vff. haben gefunden, daB KCN, wenngleich bei 0° langsam, auf 
Glueose im Sinne der angegebenen Gleichung reagiert. D ie Unters. des Reaktions- 
verlaufes beweist das Yorliegen einer bimolekularen Rk. (C. r. d. 1’Acad. des 
soienees 170. 1 1 8 6 -8 9 . [17/5.*].) R ic h t e r .

P. B eyersdorfer, Katalytische Einicirkung von E isenoxyd a u f JRohrzucker. 
Bemerkung zu G a is s e r s  (ygl. Chem.-Ztg. 44. 104; C. 1920 . I. 564) Ausfiihrungen. 
(Chem.-Ztg. 44. 263. 3/4, [6/2.] Frankenthal;) J u n g .

F. C. G aisser, Katalytische Einwirkung von E isenoxyd a u f Bohrzucker. Ant- 
wort an B e y e r s d o r f e r  (Chem.-Ztg. 44. 263; yorst. Ref.). (Chem.-Ztg. 44. 263. 3/4. 
[9/3.] Stuttgart.) J u n g .

A lp h on se  M ailhe, JSeue Methoden zur Synthese ron N itrilen  a u f katalytischem  
Wege. Zusammenfassende Arbeit, iiber dereń lnhalt groBtenteils schon friiher 
referiert worden ist (vgl. namentlieh C. r. d. l’Acad. des sciences 165. 224. 557. 
166. 36. 215. 990; C. 1917. II. 805. 1918. I. 266. 1152. II. 110. 527. 1920. I. 889. 
Buli. Soc. Chim. de France [4] 21. 288. 23. 18. 232. 235. 238. 380. 27. 226. 229;
C. 1918. I. 1141. .II. 701. 1919. I. 433. 726. 1920. III. 85. Journ. Pharm. et
Chim. [7] 16. 225. 367; C. 1 9 1 8 .1. CIO. 819. Caoutchouc et Guttapercha 15. 9545. 
17. 10185; C. 1920. I. 114. 565). Nachzutragen ist folgendes. D ir e k t e  O b er -  
f i ih r u n g  von  E s te r n  d er  s a lp e t r ig e n  S a u r e  in  N i t r i l e  (mit Frau B e lle -  
garde). Nach G audion  (Thćse de l’Universite de Toulouse, 1911) entstelien bei 
der katalytischen Hydrierung von Nitriten in Ggw. von Ni. bei 220—230° primare, 
sekundare und tertiare Aminę. Reduziert man nun Isoam ylnitrit iiber N i bei 300°, 
so entsteht aus primar gebildetem Isoamylamin yorwiegend unter Abspaltung yon 
H Isovaleronitril, neben geriugen Mengen sekundarer und tertiarer Aminę, die 
ihrerseits in Isoyaleronitril, Amylen und H zerfallen. D as bei der Reduktion ent-
stehendeW . yerseift einen T eil des Nitrits zu HNO* und Isoamylalkohol, die sich
unter den Versuchsbedingungen zum T eil in NHS u. Isoyaleraldehyd umwandeln. 
Durch die Zersetzungsprodd. der ungesiittigten KW-stofFe wird der Katalysator 
yerunreinigt, und seine Aktivita.t yermindert. Gleiches gilt fiir die Reduktion yon 
Isopropyln itrit, Isóbutyln itrit u. S ep ty ln iir it, bei der in erheblicher Menge Propio- 
nitril, Isobutyronitril und Ónanthsaurenitril erhalten wurden. — C b e r f i ih r u n g  
y o n  a l ip h a t i s c h e n  N itr o y e r b b . in  N it r i le .  Aliphatische Nitroyerbh. werden 
bei ISO—200° iiber N i zu Aminen reduziert (ygl. S a b a tier  u . S e n d e r e n s , C. r. 
d. l’Acad. des sciences 135. 226; C. 1902. II. 636). Bei 320—340° erha.lt man da- 
gegen durch Spaltung des primar gebildeten Methylamins in reichlicher Menge 
jHCN. In gleicher W eise scheint Nitropentan, erhalten aus Isoatnylbromid und 
AgNOj, Isoraleronitril zu liefern. — S y n t h e s e  v o n  HCN a u f  k a t a l y t i s c h e m  
W e g e  (mit F. de Godon). Durch wiederholtes Uberleiten eines Gemenges yon 
CO  u. N S t  iiber ThOa bei 430—450“ wurde E O N , bezw. NH,CN in nahezu quan- 
titativer Ausbeute gewonnen. Ohne Katalysator beginnt die Rk. erst bei 600°. 
Durch Uberleiten yon NH 3  oder N H , -j- CO iiber C wird bei 450° noch kein HCN,



erlialten; unit NHS setzt die lik . bei 500° selw ach  ein, um bei 000—650° lebliafter 
zu werden. Auch A l2 Oa u. ZrO, wirken auf CO -}- N H S katalytiseh. (Ann. de 
Chimie [9] 13. 183—228. Marz-April.) R ic h t e r .

C. M atign on  und M. F rejacq u es, iiber die D issoziaiion des Ammoniwn- 
curhamats. Aus den Dainpfdruckmessungeu N a u m a n n s  (L ie b ig s  Ann. 160. 15) am 
Ammoniumcarbonat berechnen die Yff. mittels der W erte fiir 0, 30 und 00° die

Dampfdruckformel logjp =  — — -----  7,045 log T  -j- 28,692, mittels der W erte
A Q0 1

fiir — 15, 10 und 50° die Formel log p  = ------ --- ------ 15,4 log T  ~j- 53,3586. Es

werden dann die Dampfdrucke fiir hohere Drueke bestimmt. Fiir 81° erhiilt man 
den Dissoziationsdruck 3,08 Atm., fiir 93° 5,07 Atm., in genugender Ubereinstimmung 
mit den W erten der beiden Dampfdruekgleiehungen. D ie D issoziationswiinne be- 
reebnen die Vff. hieraus zu — 37,8 cal pro Mol. in Ubereinstimmung mit dem ex- 
perimentell gefundenen W erte —39,0 cal. (C. r. d. TAcad. des sciences 170. 462 
bis 464. 23/2.) J. M e y e r .

F . B ou rion , Kinetische Untersuchung der Chlorierung des Berwols. Es sollten 
die giinstigsten Bedirigungeu fiir die Gewinnung yon Monocblorbenzol bei der 
Chlorierung des Bzls. gefunden werden. Dazu wurde Chlor in einen Zylinder von
7 cm Durchmesser und 120 cm Holie unten eingelassen, wo es auf 3 1 Bzl. von der
D. 0,884 einwirken konnte. A is Katalysator diente Fe. D ie Ausbeute an C9 H 6 C1 
gegeniiber den anderen Chlorierungsprodd. ist um so grofier, je  scbneller das Cl 
einstromt. Neben dem Monocblorbenzol bildet sich dann p-Dicblorbenzol, das aber 
erst aus dem Monocblorbenzol entstehen kann. Beide Chlorierungen yerlauten 
nebeneinander mit yersehiedenen G eschwindigkeiten, indem die Bildungsgeschwin- 
digkeit des Dielilorbenzols yon der des Monoprod. abbiingt. D ie liierfiir giiltigen  
kinetisehen Gleichungen werden abgeleitet und an den auftretenden Mengen nach 
yerschiedenen Zeilen gepriift. Es werden unter gleicben Bedingungen 8,5 inal melir 
Benzolmolekule in Monochlorbenzol ais diese in Dichlorbenzol yerwandelt. Mit 
steigender Temp. nimmt auch die Rk.-Gescbwindigkeit zu, und zwar ist bei einer 
Temp.-Erhohung von 1° die B .-Geschwindigkeit des D ichlorbenzols uin 8,5%  
grofier ais die des Monochlorbenzols. (C. r. d. TAcad. des scienceB 170. 1319—21. 
31/5. [25/5.].) J. M e y e r .

H a ro ld  C. C heetham  und J o h n  H . S ch m id t, E ine crprobie Methode zur 
H crstdlung prim arer Arsanilsaure. 47 g ( ljs Mol.) troekenc Arsensiiure werden mit 
152 ccm (6/s Mol.) Anilin 12 Stdn. auf 150—160° erhitzt. Das Reaktionsgemisch 
wird mit 200 ccm W . und 60 ccm 6 -n. NaOH yersetzt, und das abgeschiedene 
Anilin abgetrennt. 90°/o des iiberschussigen Anilins werden durch D est. mit 
Wasserdampf zuriickgewonnen. D ie alkal. Lsg. wird nach der Filtration mit 
50 ccm 6 -n. HC1 yersetzt. D ie  Siiure bildet farblosen, feinkrystallinischen Nd., 
Ausbeute ca. 26°/o- (Journ. Americ. Cbem. Soc. 42. 82S—29. April. [13/1.] Madison. 
Uniy. of W isconsin.) St e i n h Oh s t .

G ilb ert T. M organ  und E r ie  B o d d r e ll E ven s, D ie K onstitu tion  der inneren 
Diazooxyde (Diazophenolc). T eil II. (Teil I: Journ. Chem. Soc. London 107. 645; 
C. 1915. II. 329.) 4 Nitronaphthalin-l-diazo-2-oxyd (I.) ist ein sebr bestandiges 
Diazoojcyd, das nur mit den aktiyeren Phenolen kuppelt; dies geschieht aber nicht 
nur in alkal L sg., sondern nocb leichter in Ggw. starker Siiuren. Beim Kochen  
mit A. geht das Diazoosyd in 4-Nitro ^9-naphthol iiber, das sich weniger leicht ais 
/5-Napbthol alkylieren und mit Diazoniumyerbb. kuppeln lafit; die Azoyerbb. sind 
wie die Azo-(9 naphthole in wss. A lkalien unl., yon diesen aber in der Farbę er- 
heblich yerschieden. 2,4-Dinitrobenzol-l-diazonium sulfat unterscheidet sich von der 
entsprechenden Napbtlialinyerb. durcli die Bestandigkeit in verd. saurer L sg.; die

II. 3. 14
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Umwandlung in 5-Nitro-2-diazophenol erfolgt nur in neutraler oder schwaeh alkal. 
Lsg. (vgl. D.R.P. 144640; C. 1903. II. 1039), wobei zu 14—20% ein unl. Neben- 
prod. mit den Eigenschaften eines KuBeren D iazooiyds entsteht. Das 1. 5-Nitro-
2-diazophenol gibt mit ^9-Naphthol dieselbe Azorerb. w ie das unl. 4-Nitrobenzol-
l-diazo-2 -oxyd.

E x p o r im e n t e l le s .  2,4-Dinitro-a-naphthol, aus a-Naphtholdisulfosaure (50 g 
«-Naphthol) in 250 eem W . bei langsamem Eintragen in 60 ccm H N 0 3  (D. 1,42) 
und allmiihliehem Erhitzen auf 100°, gelbliche Krystalle', F . 132°, 83% Ausbente.

misch von 30 ccm W. und 200 eem HaS 0 4 auf 70°, Krystalle aus Eg., F. 239°. —
2,4-Dinitroacet-a-naphthylam id, aus 100 g  Acet-a-naphthylamid in 200 ccm Eg. 
und 52 ccm HNO, (D. 1,52) in 1 Yol. Eg., Krystalle aus Eg., 52% Ausbeute. — 
T ohcol-psidfo-2,4-dinitro-anaphthylam id, CI,H 1 3 0 8 N 3 S , aus 50 g Toluol-p-sulfo- 
«-naphthylamid in 400 ccm Eg. und 30 ccm HNOs (D. 1,42) in 30 ccm Eg. bei 
45—80°, gelbliche Nadeln aus A., F. 165—166°, 80%  Ausbeute. — 4-Nitronaph- 
thdlin-l-diazo-2-oxyd  (I.), aus 3 g 2,4-Dinitro-«-naphthylamin in 30 ccm HaS 0 4  und 
5,5 g  Nitrosylsulfat; man verdiinnt mit Eia und gieBt dann in 800 ccm W .; statt 
des Amins konnen die Aeylderivate, statt Nitrosylsulfat NaNOa yerwendet werden; 
gelbe Nadeln aus PAe., F. 130—134“ (Zers.), swl. in W ., 11. in Bzl., E g., w l. in 
A .; gibt mit m-Diphenolen in A. bei Zusatz von etwas Alkali Blaufiirbung. — 
4-Nitro-fl-naphthol-lazoresorcin, C1 0 H n O5 N , (II), aus 5 g 4-Nitronaphthaliu-l-diazo-
2-oxyd und 2,5 g Resorcin in 50 ccm Eg. und 5 ccm konz. HC1, rotliehschwarze 
Warzeń aus Eg., F. 254—256°, swl. in W ., die alkal. L sgg. sind indigblau, die 
Lsg. in iIsS 0 4  stark violett gefiirbt, fiirbt ungebeizte W olle rotbrauu, gibt mit 
Metallbeizeu stark gefiirbte Lacke; die Kupplungsprodd. mit Phloroglucin und
1.3-Dioxynaphthalin verhalten sich ahnlich. — 4-Nitro-(3-naphthol, C1 0 H,O 3 N , aus 
40 g 4-Nitronaphthalin-l-diazo-2-oxyd bei 12-stiind. Kochen mit 600 eem A. und 
12 g  Cu-Pulver; bessere Ausbeuten erhiilt man mittels Zn-Staub oder unterphos- 
phoriger Siiure statt Cu, gelbe Prismen aus Bzl., F. 120°, die alkal. L sgg. sind 
rot; bei langerem Erhitzen mit Sn und HC1 oder Zn-Staub und N H 4Cl entsteht
1.3-Dioxynaphthalin. — 4-Nitro-fl-naphthylmethylather, CltH 0 ObN, aus dem Na-Salz 
des 4-Nitro-^?-naphthols, in 10 Tin. X ylol aufgeschlammt bei 8 -stttnd. Kochen mit 
Methylsulfat, braune Nadeln aus Bzl. -f- A., F. 100—103°. — Bewzol'l-azo-4-nitro- 
fl-naphthol, ClsH u 0 3 N 3  =  CaH 5 -N j'C ,0 H 5 (OH)*NO<|, aus Benzoldiazoniumchlorid 
und 4-Nitro-jS-naphthol in 2-n. NaOH, dunkelbraunrote Nadeln aus Bzl., F . 206 bis 
207°, wl. in A., unl. in wss. NaOH. — p - N itro b en zo l- l-a zo -4 -n itro -fi-napM hcl, 
ClflH 1 0 OsN4, purpurrote Warzeń aus Eg., F. 231°, wl. in den gewohnlichen F il., 
unl. in wss. Alkali. — Bei Zusatz von 2,4-Dinitrobenzoldiazoniumsulfat zu 4-Nitro- 
ó’-iiaphthol in  n. NaOH entsteht ein Na-Salz ais dunkelrotbrauner Nd., aus dem 
man beim Kochcn mit Eg. Nitroxylenzolazo-4-nitro-(3-naphtJiol, Cu Hto0 6 N 4  =  NO ,- 
C6 Hs(OH)-Nł -C 1 0 H 6 (OH)NO8, dunkelbraunrote Warzeń aus Anisol, F . 132—166° (sehr 
unseharf), erhiilt; beim Ansauerh der Mutterlauge fiillt 2,4-Dinitrohcnzol-l azo-4- 
nitro-fi-naphihol, Cj8 H 6 0 7 Nt 5 , dunkelrote, grunglanzende Tateln aus Anisol, F . 200 
bis 250° (sehr unseharf).

d-Nttro-2-diazophenol, aus 2,4-Dinitrobenzoldiazoniumsulfat beim EingieBen in 
eine mit E is yersetzte, verd. Sodalsg., gclber Nd., F. 64—80° (Zers.); die gelbe,

NO, NO,

OH — 2,4-D initro-a-naphthylam in, aus 60 g
2.4-Dinitro-«-naphthol u. 700 ccm bei 
0° gesiittigtem, alkoh. NET, bei 195 bis 
200° in 10 Stdn.; aus 2,4-Dinitroacet- 
a-naphtliylamid oder T oluol-p -su lfo-
2.4-dinitro-«-naphthylamid bei kurzem 
Erwiirmen von je  20 g  mit einem Ge-
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alkal. Mutterlauge gibt mit alkal. ^-Naplithol das blauc Na-Salz des 4-N itro-2-oxy- 
benzolazo-fi-naphthnls. — Der Ersatz einer Nitrogruppe durch OH zeigt pieh auch 
bei der entsprechenden B. des B-Nitrnphenol-2-azoresorcins, C1 ,H t,()5 N3, rotbraune 
Nadeln aus Eg., zers. sich bei 225°. — DaB dieser Ersatz nur eintritt, wenn die 
Lsg. des Diazoniumsnlfats alkal. gemacht wird, ergibt sich daraus, daB beim Kuppeln 
mit S c h a f f e r s  Siinre 2,4-Dinitrobenzóla.zo-p-napl\thol-(>-Bulfosnure, nach Zueatz von 
NajCO, zum Diazoniumsalz aber 4-Nitro-2-oxybensnlazo-fi-nap7ithol-(>-sulfosaure ent- 
steht. Alle mit der mit Na,CO, versetzten Diazoniumlsg. u. 1’henolen oder Aminen 
hergestellten Azoverbb. bilden deutlich gefarbte Metallacke. (Journ. Chem. Soc. 
London 115. 1126—40. Oktober. [7/8-] 1919. London, E. C. 2. City Road. Finsbury, 
Leonard Street. City and Guilds Techn. College.) F r a n z .

A lexan d er  Ł ow y und B la in e  B. W esco tt, E inige D crim tc  des 2 ,4-D initro- 
benzaldehyds. 2,4-D initrobenzaldthyd. 100 g 2,4-Dinitrotoluol, 89 g Nitrosodiinetbyl- 
anilin, 1(57 g N a,C 0 3  und 555 ecm A. werden 5 Stdn. im W asserbade gekocht. 
Nach Filtralion, Befreiung von A. und Zers. des Alkalicarbonats mit Eg. wird 
filtriert und mit W . ausgewasclien. Das Kondensationsprod. wird durch 3-stdg. 
Kochen mit 250 ccm HC1 (1 : 1) bei 80° unter standigem Riihren hydrolysiert, das 
Gemisch mehrfach mit h. Bzl. eitrahiert. Aus h. W . lange, gelbo Nadeln, F. 71°. 
Identisch mit der yon S a c h s  u . K e m p f  (Ber. Dtsch. Chom. Ges. 35. 2704; 
C. 1902. II. 036) beschriebenen Verb. — 2,4-Binitrobenzal-m-toluidin, Ci4 Hu 0 4 N , => 
C ,łls(NO,)sCH =  NCeH4 (CET,). B. aus 2,8 g m-Toluidin und 5 g  2,4-Dinitrobenz- 
aldehyd in  25 ccm Eg. unter Erwiirmen. Aus Bzl. kleine, gelbe Nadeln, F . 130°. 
LI. in Bzl., Chlf., Eg. und Aceton, swl. in A., unl. in W . Durck HC1 (1 : 1) 
spaltbar. — 2,4-D initrobęnial-l,3 ,4-xylidin , C1 5 H i3 O4 N3  =  C0 H 3 (NO,)sCH:NC 6 H 5 (CH3)*. 
Analog mit 1,3,4-Xylidin erhalten. Aus Aceton lange, tiefgelbe Nadeln mit 
seidigem Glanz, F . 210,5°. LI. in  Bzl., Aceton, Chlf. und Eg., swl. in A., unl. in 
W . — 2,4-JDimtrobenzal-3-nitro-4-toluidin, C1 6 H 1 (lOeN4  =  C6 H 3 (NO,)sCH : NCeTI3. 
(NO,)CH3. Aus 3 Nitro-4-toluidin. Aus Eg. radial angeordnete Buschel kleiner, 
hellbriiunlichgelber Nadeln, F. 195°. LI. in Aceton, Chlf. und Eg., sw l. in A. u. 
Bzl., swl. in W . — 2,4-l)initrohenzalpseudocumidin, C1 6 H 1 S0 4 N 3  =  C6 Hs(NOa)sCII : 
NC,HS(CII,)S aus Pseudocumidin. Aus Bzl. kleine, leuchtend gelbe Nadeln mit 
seidigem Glanz, F. 186,5°. LI. in Bzl., Aceton, Chlf. und Eg., swl. in A. und A ., 
unl. in W . — 2,4-D initrobenzalnatriunm ilfanilat, C1 3 II8 0 7 N3 SNa*Hs0  =  C9 H„- 
(NOj)jCn : NC6 I i 4 S 0 3 Na. Aus Natriumsulfanilat in A . Aus 50% ig. A. sehr feine, 
schwach gelbe Krystalle, Zers. 249°. LI. in W ., sw l. in  A., 1 . ,  Bzl., Aceton und 
Chlf. — 2,4-Dinitrobenzalnatrium m etam lat, C1 3 H 8 0 7 N 3 SN a*3H j0. Ilerst. ist analog 
derjenigen der yorstehenden Yerb.; nach Verdunsten von 3/i des zugefiigten A. 
wird 2 Stdn. erwarmt, dann eingeengt. Aus 50°/oig. A . sehr feine, tiefgelbe Nadeln. 
Zers. 185°, 1. in W ., swl. in A., Chlf., Aceton u. Bzl. — 2,4-Dinitrobenzalnatrium- 
naphłhionat, CI7 H1 0 0 7 N ,SN a.O ,5B sO =  C JI^N O ^C H  : NC 1 0 HsSOsNa, aus Natrium- 
naphthionat in A .; */< des A. wird yerdunstet, dann 2 Stdn. erwarmt. Aus 50°/oig. 
A. sehr feine, leuchtend orangefarbene Nadeln, ZerB. 248*, 1. in  W ., swl. in A., 
A., Bzl., Chlf. und Aceton. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 849—56. April [11/2.] 
Pittsburgh [Penns.] Scbool of Chem.) S t e i n j i o r s t .

Jam es B. C onant und A la n t A. Cook, E in  neuer Typ einer Additionsreaktion. 
(Vgl. Co n a n t , Journ. Americ. Chem. Soc. 39 . 2679; C. 1918. II. 180.) u.fi-urrge- 
sattigte Ketone reagieren mit PC13  in  Eg. unter B. einer Ketophosphinsaure und 
von Acetylchlorid. In Essigsaureanhydridlsg. besteht das R k.-Prod. aus einem 
Gemisch eines ungfsattigten Saurechlorids u. Saureanhydrids mit Phosphor-Sauer- 
stoffring. Mit W . tritt leicht B. der Ketophosphinsaure ein. D ie Struktur des 
Saurechlorids und Saureanhydrids ergibt eich daraus, daB das Kondensationsprod. 
mit 1 Mol. Br mit W . eine fi-Bromlcctnphosphinsaure ergibt. Das Saurechlorid (I.),

14*
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erhalten aus Benzalacetophenon u. PCI, in Essigsaureanhydrid, ergibt mit Phenol
__ clen Mon ophcnylesłer vom F. 146°. — a-Phenyl-fi-

C8 HjCH CH—C—C6 H 5  brom-fl-benzoylathylphosphinsćiure, ClsH u 0 4*BrP =
P ------------- O C^HjCHtPOjHjjCHBrCOCjH;,. B. aus der unsubsti-

Ł c f ^ o  I. tuierten Siiure (1. c.) dureli Bromieren in Chlf. Aus
Chlf. -f- P A e. oder A . -f~ Aceton. Weifie Krystall- 

masse, F. 196°. Swl. in W ., mit Alkalien tritt Zers. ein. — Monophenylczter der 
a-P henyl-ft-brom -^-betuoylałhylphoipbinsaiire, C „H ,8 0 TBrP — C8 H5COCHBrCH 
(CeH3 )PO(OH)(OC6 H5). D ie bromierte Saure wird mit Thionylchlorid in das Saure- 
chlorid umgewandelt, welches mit Phenol kondensiert wird. Aus A ., F . 179°. — 
Monophenylester der u-Phenyl-fi-ben:oylathylphosphins<iure, C „H le0 4P  =  C„H5 CO> 
CH,Cn(C 6 H5 )PO(OH)(OC,;H;)- Aus dem unbromierten Siiurechlorid (I.) u. Phenol.
F . (aus A.) 146°. — A is Nebenprodukt ist in geringer Menge der Diphcnylcster 
der a-Phenyl-fl-bcnzriylathylphosphinsdure, C,;H ,3 0 7P =  C,;HsCOCHtCHCcH5 (PO) 
(0C 4 Hj)„ aus A., F . 125°, mit Ka-Alkoholat in den Monophenylester umwandelbar. 
B eide Ester sind leicht hydrolysierbar zu der freien Phosphinsaure. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 42. 830—40. April. [20/1.] Cambridge [Mass.], H a r v a r d  Univ. 
Chem. Lab.) St e in h o r s t .

A rthur E o sen h e im  und O ttokar S o rg e , Uber Oxycarbonsauretitanate, Poly- 
phenoltitanate und einige analoge Verbindungen. (V II . M itteilung: Uber die Mole- 
k-ularverbindungen anorganischer Halogenide.) (6. Mitt. s, R o s e n h e im , S c h n a b e i,, 
B il e c k i , B er. Dtsch. Chem. Ges. 4 8 . 447; C. 1915. I. 1366.) Salzsaures Trisalicyl- 
sauretitanchlorid, TiCl(0 • C6 H 4 • C 0,H )a • HC1, geht beim Liegen an der Luft all-

miihlicb in  Trisalicylsauretitansaure, 0*CeHł -C 0,*T i(0-C eH ł -C 0,H )i)  iiber. Gelb- 
licbweiBes Kryatallpulver, 11. in A . mit gelber Farbę, die sich auf Zusatz von Eg. 
oder H ,S 0 4  vertieft. Farbt sich trocken in HCl-Gas wieder tiefrot. Pyridinium-

salz, O• C4 H4• CO, • T i(0 ■ C6 H 4• CO,- CsHeN),. Orangefarbige Krystałle aus A . N H 4-

Salz, Ó-CeH 4 -C 0 ,-T i(0  'C6 H 4 -C O ,• N H,),. Aus der Saure durch N H S-Gas. Tief- 
gelbe, sehr bestandige Krystałle. Sil. in absol. A. Na-Salz, TiCJtH lsOsNa9. Gold- 
gelbe Prismen, 11. in A., wird durch sd. W . hydrolytiBch gespalten. K-Salz. Nocli 
leichter 1. in A. D ie Schwermetallsalze bilden gelbe bis gelbbraune Ndd. — 
Titandisalicylat, Ti(0*CsH 4 -C 0 2 )j. Durch Erhitzen von T iC l(0-C 6 H 4 *C0,H)3, HC1 im 
Anilinbad im CO,-Strom oder durch Kochen von 1 Mol. TiCl4  mit 2 Mol. Salicyl- 
saure in Bzl. Ziegclrotes Pulver. D ie gelbe alkoh. Lsg. liefert mit 2 Mol. Pyridin  
das Pyridiniumsalz der Disalicyteaureoxytitansaure, 0 T i(0  ■ CaH 4 • CO, • C6 HaN),. 
Gelbe K rystałle, in A. weniger 1. ais das entsprechende Trisalicylsauretitanat. 
Ammoniumdisalicylsaureoiytitanat, 0 T i(0 -C ,H 4 -C 0s -NH 4 l,. Aus Titandisalicylat 
und alkoh. N H ,. \ i e l  weniger 1. in A. ais das entsprechende Trisalicylsauretitanat. 
H g-Salz, 0 T i(0 'C 6 H 4 -C 0,),H g. Aus Titandisalicylat und Hg-Acetat in sd. alkoh. 
Lsg. Tiefgelbes Pulver. Durch die Darst. vorstehender Verbb. ist der bisber noch 
strittigc Yerlauf (vgl. H a u s e r  und L e w it e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45 . 2480. 4 8 . 
213; C. 1912. II. 1444. 1915. I. 672) der Einw. von TiCl4  auf Salicylsaure geklart. 
D as schwach basiscbe T i(0  • C9 H 4 • CO,H),-Radikal gebt leicht in die Siiure

Ó• C6 H 4■ CO,• T i(0 • C,H4• CO,H;, iiber, die sehr leicht zu der Siiure 0 T i(0 -C aH ,- 
CO,H), hydrolytisch gespalten wird und T i(0-C ,H 4 .C 0 ,) , zum Anhydrid hat. — 
Verb. [ Tt( O* Cj-H, • CO, • C6  ZJ )̂,], TiCle. A us TiCl4 und 2 —3 Mol. Salicylsaurephenyl- 
ester in  A. Braunrote Krystallmasse. — Verb. T iC liO -C ^ E .-C O -N H ^ , H Cl. Aus 
TiCl4  und 3" Mol. Salieylamid in A. unter HiickfluB. Hellgelbes Krystallpulver. 
A us der alkoh. Lsg. krystallisieren gelbe, mkr. Prismen T iC l(0■ CaH4• CO■ NH,)S,
C,II5 -0 H . — Tri-m-Jcresotinsaurełitanchloridhydrochlorid, T iC l[0 • CeH,(CH,)CO,H],,
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HC1. Aus TiCl4  und 3 Mol. m-Rresotinsaure in A. Purpurrotc, kanthariden- 
glanzende Krystalle. LI. in A . Beim Liegeu an der Luft entsteht Trikresotin-

sdurełitansaurc, O • C6 H,(CHa)-CO, -T i[0  • 0*Hs(CHj,)CO,H],. GelblichweiB, mit gelber 
Farbę in A. L Pyridiniumsalz, TiC 5 4H aoOBN 2 . Gelbes Krystallpulyęr, 11. in A. N H 4- 
Salz, TiCjjHjoO^N,. Sil. in A. — Titandi-m-kresotinat. T i[O 'C 0 H 3 (CHa)CO2!2. B. 
analog dem D isalieylat. Ziegelrotes, in A. 1. Pulver. Liefert in A. mit 2 Mol. Pyridin  
das gelbe Salz OTitO-CjH ^CH ^CO j-CsH sN],, mit alkoh. N H 3  das gelbe krystalli- 
sierte Salz 0 T i[0 'C ,H a(CH3)-C 0,'!N H 4]s der Dikresotinsdureoxytitatisaure. K-Salz, 
0 T i[0  • C,H 3 (CHJ)C0 2 K}1. Stark doppelbrechende, gelbe Nadelchen. — Ahnlich  
reagieren offenbar auch andere O iysiiuren mit TiCl4, denn ath. Lsgg. von T iC l4 

farben sich mit Protocatechusaure, Gallussaure oder Pyrogallolcarbousśiure unter 
Entw. von HC1 rot bis braunrot und liefern dann mit Basen sil. Salze. In den 
gebildeten Titanaten ist bemerkenswerter \V eise vom Standpunkt der Koordinations- 
theorie aus die Hydroxylgruppe der Phenolcarbonsiiure der Carboiylgruppe ganz 
gleicbwertig. Ebenso verhalten sich Polypbenole mit o-sfandigen Hydroxylen. So 
enlstehen aus TiCl4  und 3 Mol. Brenzcatcchin  in A. unter Dunkelrotfśirbung und 
Entw. von HC1 Prodd., die wahrscheinlich dem Trisalicylsauretitancblorid ent- 
sprechen und mit W ., N H , oder Alkalien keine Titansiiure abspalten. Der Ver- 
dampfungsriickstand der ath. Lsg. lost sich in wss. N H S zu dem Ammoniumsalz 
der Tribrenzcatechintitansaure, C6 H 4 0 ,  tTKO-CuH^O-NH*^, H ,0 . Im durchfallen- 
den Licht gelbe Nadeln. D ie K om pleikonstante des T i in dieser Verb. ist so 
hoch, daB Titansśiurehydrat sich direkt in wss. ammoniakal. Brenzcatechinlsg. lost. 
A nalog entsteht das K-Salz C0 H 4 0 , : Ti(0-C<,H4 -0 K ),,H j0 . Ag-Salz. Gelbe mono- 
kline secbsseitige Plattchen. — Tribrenzcatećhinkieselsaure. Das N H 4-Salz C6 H 4 Os : 
SifO -C jH ^O -N H ^, entsteht durch Behandlung der aus SiCl4  und 3 Mol. Brenz- 
catechin in A . entstebenden, Behr zersetzlichen weifipn Krystalle mit alkoh. N H S. 
W eiBe, sechsseitige Tiifelchen. L. in A ., unl. in A. Pyridinium salz, C6 H 4 0 ,  : 
S i(0 ■ CSH4• O• CtHgN)j. Prismatische bellgelbe, stark doppelbrechende Krystalle. — 
Ajnmoniumtribrenzcatechinzirkonat, C6 H 4 0 2 : Zr(0 • C„TT, • O • N H 4)S, 7 H ,0 . Farblose 
Nadeln. — Ammoniumtribrenzcatechinthorat, C„Ff4 0 ,  :.Th(0-C 0 H4- 0»N H 4)t , 7H aO. 
Farblose Nadeln. —  Verb. 3 0  ■ T tlO ■ Ct H ,(O H )-O ■ N H ,] ,, 3 H^O. Durch Auf- 
nehmen des aus TiCl4 und 3 Mol. Pyrogallol in A . entstehenden Prod. in konz. 
wss. N H ,. Dunkelrotbraune Kryatallkorner. Sil. in A. u. W . (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 53. 932—39. 12/6. [7/4.] Berlin, W issenschaftlich-chem. Lab.) R ic h t e r .

J . H erz ig 1 und K a r l L a n d ste in er , Zur JEinwirkung von Diazomethan a u f  
Ami7iosauren. (Vgl. Biochem. Ztachr. 61. 463; C. 1914 . I. 2058.) Gegenuber 
G e a k e  und N i e r e n s t e i n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 9 2 . 149; C. 1914 . II. 761) wird 
auf Grund fortgesetzter Yerss. von Schuster festgestellt, daB dereń Angabe von 
der nabezu yollkommenen W iderstandsfahigkeit gegen Diazomethan nur auf Glyko- 
koll und A lanin  zutrifFt, daB aber bei beiden dureb Eintritt einer negatiyen Gruppe, 
in Hippursdure u. Phenylalanin, Reaktionsfiihigkeit eintritt. Bei Leucin, Glutamin- 
sdure und Tyrosin  reagisren die Carboxylgruppen meist fast yollstandig bei sehr 
tragem Verlauf der Substitution am N . B ei Glutaminsiiure entsteht trotz Uber- 
schusses von Diazomethan wesentlich der saure Ester. D ie Betainformel ist daher 
wohl nur dem Glykokoll und Alanin zuzuschreiben, den anderen Aminosauren ein 
Gleichgewicht zwischen jener und der gewohnlichen Formel. (Biochem. Ztschr. 
105. 1 1 1 -1 4 . 20/5. [11/2.].) S p ie g e i,.

C harles D u fra isse , D ie stereoisomeren Formen des Benzoylphenylacetylendijodids. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1691; C. 1914. II. 327.) Neben dem von 
N e f (L ieb igs Ann. 3 0 8 . 277; C. 9 9 . II. 933) aus Benzoylphenylaeetylen und Jod 
in A. dargestellten Benzoylphenylacetylendijodid A , C8 H5-CJ : CJ*CO-C,Hs , laBt
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sich ein Isomeres B durch Erwarmen eines mit CSj befeuchteten Gemisches von 
4,80 g J o d  und 4 g Benzoylphenylacetylen im Salzwasserbade, Ausziehen des 
Reaktiousprod. mit sd. A. und Impfen der erkalteten L sg. mit r e in e r  B-Form er
halten; die Irnpfkrystalle gewinnt man aus den Riickstauden der Darst. von A  
nach N e f . Ausbcute 20°/0. A bildet farblose Prismen aus Bzl. F. bei langsamem  
Eihitzeu ca. 140° (Zera.), auf dem MAQUENNEschen Błock 155—156°. W l. in orga- 
nischen Mitteln in der Kalte, leichter in A. und besonders Bzl. in  der Warme. — 
Durch rasclic Abkiihlung h. gesattigter L sgg. von B und rasehe Verdainpfuug der 
Lsgg. erhiilt man eine Modifikation B a. Citronengelbe, an der Basia verwacbsene, 
hezagonale Pyramiden, die in ihrem Aussehen dem entsprechenden Dibromid 
gleicheu. LI. in vr. organisclien Losungsmitteln. Schm. auf dem  MAQUENNEschen 
Błock bei 70—"1°, dabei in die weuiger losliche Modifikation B^ vom F. 84—85° 
(MAQUENNEscher Błock) iibergehend, die auch durch langsame Verdunstung der 
Lsgg. von B a oder mehrstiind. Stehenlassen von Ba mit der gesattigten Lsg. in 
Form von heiagonalen, citronengelben Blattchen erhalten werden kann und gegen  
Licht viel empfindlicher ais Bn ist, was eher fiir das Yorliegen einer Tautomerie 
ais einer gewóhnlicheu Dimorphie zu sprechen scheint. D ie Forrneu A u. B lassen  
eich gegenseitig d u rc h  L ic h t  oder Warme ineiuander iiberfuhren. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 170. 1262—64. [25/5.*].) R ic h t e r .

R. Cornubert, U ber die Konstitu tion einiger DiaVcylcyclohexanonc. In gleicher 
Weiae wie friiher fiir D im ethylcycloheianon (H a l l e r  und Co r n u b e r t , C . r. d. 
1’Aead. des sciences 170. 700. 973; C- 1920. I. 891. III. 85) konnte fiir andere 
friiher dargestellte Dialkylcyclohesanone (vgl. C o r n u b e r t , C . r. d. l ’Acad. des 
sciences 158. 1900; C. 1914. 11.478) durch Kondensation mit Benzaldehyd in Ggw. 
von Na-Methylat die asymm. Konstitution nacbgewiesen werden. D a die Konden
sation niemals quantitativ verlauft, wurde das unverauderte Keton nochmals mit 
Benzaldehyd umgesetzt. So lieferte a-M ethyl-u -allylcyclohexanon  Benzyliden- 
a-methyl-a-allylcydohexanon. Ausbeute ca. 70°/o. Gelbe FI. K p . 1 6  211— 212° (korr.). 
Semicarbazon. F . 180° (korr.). — a,cc-Diallylcyclohexanon  ergab ca. 60% Benzy- 
Uden-a,u-didllylcydohexanon. Gelbe FI. Kp.IS 231—232° (korr.). Ein krystalli- 
siertes Semicarbazon konnte nicht erhalten werden. — Aus y-M ethyl-ci,a-diallyl- 
cyclohcxanan wurden ca. 70°/0 Bcnzyliden-y-metliyl-a,u-diallylcyćlohcxanon  erhalten. 
WeiB, F. 71—71,5°. — D agegen lieferte Biallyl-^-methylcyclohexanon  nur 20%  
Benzyliden-u,ct- oder -a',cć-diallyl-fi-methylcyćlohexanon (F. 45—48°) entsprechend 
einem Gehalt von nur 20°/o an unsymm. Verb. Aus dem Vorstehenden folgt, daB 
auch das a-M ethyl-n propylcydohexanon  (Co r n u b e r t , C. r. d. 1’Acad. des sciences 
159. 75; C. 1914. II. 709) und a-M ethyldiallylcydohixanon  (Co r n u b e r t , C. r. d. 
1’Acad. des sciences 158. 1900; C. 1914. n .  478) vorwiegend aus u-M ethyl-a-n- 
propylcyclohexanon , bezw. u-M ethyl-a,a'-dially\cyćlohexanon  bestehen. (C . r. d. 
l'Aead. des sciences 170. 1259 -  62. [25/5.*].) R ic h t e r .

F e l i s  M artin , B arstd lung und Untersuchung des Isoamylcamphers und einiger 
sciner JDerieate. Durch 50-stiind. Kochen vou l  Mol.-Gew. Campher mit 1 At.-Gew. 
Na und 3,5 Mol.-Gcw. reinem, nach P a s t e u r  dargestelltem piimaren Isoamylalkohol 
erhiilt man iu guter Ausbeute ein Gemisch von leoamylcampher und Isoamylcam- 
phol, das durch Oxydation mit saurer KM n0 4 -Lsg. in Ggw. von Bzl. in Isoamyl-

campher, ÓaH,, -CO• CH«CHł *CHł 'CH(CH8) ,, Ubergefuhrt werden kann. BlaBgelbes, 
nicht nach Campher riechendes 01. Kp.-4S 273° (korr.); K p.,, 165° (korr.). Misch- 
bar mit organischen Mitteln. D . 1 5 4 0,9272; [a ]Dls =  + 5 9 °  22' (5,3402 g  in 25 ccm 
A.), -f-5S° (2,0111 g  in  25 ccm A.), - ) -38°4' (2,1009 g in 25 ccm Bzl.). Reagiert 
schwierig mit H ydrosylamin. Semicarbazon. Krystalle, F. 18S°. — Isoamylcamphol,

<j8 H1 4  • CH(OH)• CH • CII, • CH, • CH(CHs),. Aus obigem Gemisch durch Reduktion
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mit Na uud A. bei 160°. W eiBe, fettiihnliclie Krystallmasse vou sehwach bomeol- 
artigem Geruch. Krystallisiert bei langsamem Erstarren diinner, gesclimolzener 
Schicliten in langen Nadeln. Aus dem bei 2 5 —2S° sehm. Prod., das ein Stereo- 
isomerengemiscb zu sein scheint, lieB sich eine Fraktiou vom F. 31° isoliercn, 
dereń Reinheit aucb noeb fraglieb ist. LI. in organiscben Solvenzien. Kp.u  190°;
D . ° 4 0,9611; [a ]D“  =  + 1 7 °  3' (2,7545 g in 30 ccm absol. A .), + 1 6 °  55' (5,3204 g  
in 30 ccm absol. A ). Acetylderivat, C1 7 H 3 0 O„. Dicke, farblose FI. Kp.iq 169 bis 
170°; D .15, 0,9402; [a ] D 1 8  =  -j-7°24' (2,8690 g in 25 ccm absol. A.). — Phenyl-

carbamat des Isoamylcampliols, C„HU. CH[CH.,• CHa•CH(CH1')i]- C H 'O • CO-NH-C 6 H„. 
Aus Isoamylcamphol und Phenylisocyanat in Ggw. von L g. bei 115°. Krystalle 
aus sd. A. von 90 Vol.-°/0. F . 111° (korr.). LI. in A., B zl. uud w. A., wl. 'in PAe. 
und k. A. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 21. 417—25. 1/6. Paris, Lab. von Prof. 
G u e k b e t .) R ic h t e r .

C. S. B isson  und A. W . C hristie , M itteilung iiber die Loslichkeit von B enzidin
sulfat in  Wasser. ExakteVerss. ergaben fiir Benzidinsulfat bei 0° eine Loslichkeit 
von 0,049 g , bei 25° von 0,098 g , bei 50° von 0,141 g  und bei 80° von 0,290 g in
11 W . Man tut also gut, bei der Best. von H sSOł ais Benzidinsulfat den Nd. nur 
mit mogliehst w enig k. W . auszuwasehen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 485 
bis 486. 1/5. 1920. [9/9. 1919.] Berkeley, Cal., Univ.) G r im m e .

J o h a n n es  S ch eib er  und G eorg H op fer , Uber die Enolisation fi-monoacylierter 
cc,y-Indandione. (IV. M itteilung uber die Konstitutionsbestimmung bei Enólen.) 
(Vgl. S c h e ib e r  und H e r o l d , Ber. DtBch. Chem. Ges. 46 . 1105; C. 1913. I. 1683; 
L ie b ig s  Ann. 405. 295; C. 1914. II. 613. S c h e ib e r  und H o p f e r , Ber. Dtscb. 
Chem. Ges. 47. 2704; C. 1914. II. 1318.) Um festzustellen, ob von den Enolformen 
der monoacylierten Indandionc (I. und II.) auch Formel II. berechtigt sei, wurden 
a,y-D iketohydrindenficarbotisdureestcr, fi-Acetyl- und fi-Benzoyl-cc,y-diketohydrinden  
(ScilW ERIN , Ber. D tsch. Chem. Ges. 27. 104; C. 94. I. 418) der Ozonspaltung 
unterworfen. Hierbei hat sich ergeben, daB die Enolisation gemaB II. bei allen 
drei Verbb. Btattfindet. D a die Arbeitsbedingungen bei den Spaltungen mittels 
Ozons so gewahlt waren, daB keinerlei Nachenolisation zu befiirehten w ar, liiBt

I. C8 H , < g g ^ > C . C 0 . R  II. Ct)Hł< p Q > C — C < ^ ®

i i i .  c 6 h ; < c ° > c - c < 2 G j H 6  i v .  c 9 h 4 < c o > c = ; c < ^ c >h ''
'^-OMe--' M e /

sich aua der fiir cc,y- Diketohydrinden-fi-carbonsaureester ermittelten C 02-M enge 
immcrhin auf Vorhandensein von 5—10°/o des Enols scblieBen. D ie erwarteten 
Spaltstucke, Phthalsaure u. Oialsśiure (ais Oxydationsprod. des vermuteten Glyosyl- 
siiureesters) traten in reichlichen Mengen auf. D as aus dem Enol II. erwartete, 
aber nicht nachweisbare Triketohydrinden ist unter Abspaltung der mittelstandigen  
CO-Gruppe in Phthalsaure ubergefiihrt. E s wurde auBerdem eine geringe Menge 
eines krystallinischen P rod. isoliert, das weder Phthalsaure, noch BenzoesUure, noch 
«,y-Diketohydrinden war. F . direkt bei 115°; aus A. krystallisiert 122°. D ie Sub
stanz zeigte schwacli saure Eigenschaften; sie wies keinerlei Superoxydeharakter 
auf. D ie optischen Befunde von H a n t z s c h  und G a j e w s k i  (L ie b ig s  Ann. 392. 
286 und 302; C. 1912. II. 1646) werden durch diese Feststellung nicht sonderlich 
beriihrt. A is Trager der beobachteten Absorptionswirkung ist jetzt eben nicht 
mehr ein einheitliches Prod. III. anzunehmen, sondern ein Gemisch ahulich ge- 
bauter und in optischcr Hinsicbt identischer Stoffe, entspreehend den Formeln III. 
u. IV. Beim fi-Acetyl-cc,y-diketohydrinden  laBt sich aus der nachweisbaren Menge 
Triketohydrindens, bezw. der anderen Spaltstucke (Phthalsaure, die ycrmutlich
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durch Osydation von Triketohydrinden entstanden ist, sowie von CH,COOH neben 
etw as HCOOH) mindestens 95% Enol yom Typ II. und beim fi-Benzóyl cc,y-diketo- 
hydrinden  aus den Mengen der gefundenen Spaltstiicke (Phthalsiiure, eine stark 
reduzierende Subatanz, wahrscheinlich Phenylglyoxal, Benzoesaure u. COa) ca. 40% 
des enolyeierten Anteils ais Enol II. ableiten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 697 
bis 706. 15/5. [19/2.] Leipzig, Lab. f. angew. Chcm. u. Pharm.) Sonn.

K. v . A u w ers, Ubcr die K onstitu tion  des Anihracens. Zu den chemiachen 
Beweiseu fur die orthoehinoide (I.) Formulierung des Anthraeens wird ein neuer 
Beweia hinzugefiigt durch spektrochemische Unters. des ms-i-Amylanthracens (II.) 
und des hydrierten Prod. (III.) (ygl. LlEBERMAHJT, LlEBIGs Ann. 212. 79. 104; C.

H 3

8 2 . 499) in fl. Zustande. Wahrend (III.) nur die geringe, 2 Bzl.-Kernen ent- 
sprechende, Exaltation aufweist, zeigt (II.) eine sehr hohe, im Einklang mit der 
Annahme einer K ette konjugierter Doppelbindungen. — ms-i-Amylanthracen, D . 7 6 , 5 4

0,9982, n a 7 0 , 5  =  1,623 53, nD!8'° =  1,634 75, n^ 5  =  1,670 08, E S  fiir Mu =  3,30, 
fiir M„ =  + 3 ,5 8 , fiir (M/;—Ma) =  + 172% . — Dihydro-ms-i-amylanthracen  (III.). 
Kp.jj 202°, D .^ ',  1,0022,' d . ’ ° 4  1,025, n r/ s ' 1  =  1,560 91, n D ^ 1  =  1,565 84, n /* *  =  
1.580 47, riD 2 0  =  1,5771, E S  fur Mu =  + 0 ,4 1 , fur MD =  + 0 ,4 2 , fur (M,,—Ma) =  
+ 2 5 % , fur (My—Mk) =  + 25% . (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 941—44. 12/6. [12/4.] 
Marburg, Chem. Inst.) ILBEBG.

J o sep h  T sch ern iac , Thiocyanaceton und seine Derioałe und Isomeren. Thio
cyanaceton, C4 Hs0N S  =  SCN-CH, • CO ■ CII,, aus 1 Mol. Monochloraceton u. 1,1 Mol. 
Natriumthiocyanat in 46,55%ig. was. Lsg. bei 10-stiindigem Riihren, farbloses Ol, 
Kp-! 73,5—74,5°, D .lsi5  1,1892, zers. sich bei der D est. unter 14 mm Druck, wird 
beim Aufbewahren, besonders am Licht, gelb und schlieBlich dunkel (ygl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 25 . 2623); beim Einleiten yon 5% HC1 entsteht ein Krystall- 
brei, der sich wieder yerfliissigt, worauf Thiocyanaceton mittels A . unyeiiindert 
zuriickgewonnen werden kann. Sattigt man 115 g Thiocyanaceton mit 70 g HC1 unter 
Wasserkiihlung und lóst den schlieBlich entstandenen Sirup in 500 ccm W ., so 
erhalt man durch Ausziehen mit A . 40 g 2-Chlor-4-methyUhiasol, C4 II4 NC1S (I.), 
farbloses 01, Kp . 7 5 4 > 4  167—167,5°, Kp.u  69°, D .,51S 1,2992, riecht' pyridinahnlich, 
achwach alkal., ziemlich bestiindig, wird durch sd. metbylalkoh. NaOCE, nur aehr 
langsam zers.; ala Nebenprod. entsteht 25 g Oiymethylthiazol, das auch fast allein  
bei Einw. yon verd. wss. N H , auf Thiocyanaceton entsteht; Aminomethylthiazol 
(Thiocyanpropimin) entsteht entgegen der Angabe von H a n t z s c h  (L ie b ig s  Ann. 
2 4 9 . 7) nur in  ganz kleiner Menge. — Oxymełhylłhiazol (ce-Methylrhodim) (II.), 
aus 92,5 g Monochloraceton, 1500 g  W ., 125 g  KCNS und 30 g  NaHCO, bei 
10-tagigem Umschutteln in 41% Ausbeute, aus je 1  Mol. Ammoniumthiocarbamat 
in w enig W . und Monochloraceton in Ggw. von Eia in 93% Ausbeute, weiBe 
Nadeln aus 5 Tin. W . von 55—60°, F. 102—103°. — Dim ethylrhodim , CsH,ONS, 
aus 115 g  a-Methylrhodim in 500 ccm 2-n. NaOH und 95 ćcm Methylsulfat unter 
W asserkiihlung, monokline (a :b  : e =  2,580 :1 :1 ,8 7 4 ; /? =  98° 11'; G. M. B e n n e t t ) 
Prismen aus W ., F. 49—50°, sil. in W ., A.; konz. HC1 spaltet bei 140° Methyl- 
amin ab; ein O-Methyliither konnte nicht erhalten werden. — Verb. C4 H 4 0NC1S 
(III.?), aus a-Methylrhodim in POCl3  und 1 Mol. PC16  bei 50°, braunliche Nadeln 
aus BzL, F. 144° (Zers.), lost sich in yerd. NaOH unter Verlust des Cl. — fi-Methyl- 
rhndim, (C4 H 5 OXS)2. aus 115 g Thiocyanaceton in 115 g  A. und 18 g W. u. 75 g 
IIC1 in 33 g Ausbeute neben 18 g Chlormethylthiazol und 25 g tf-Methylrhodim,
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aus «-Metbylrhodim bei langem Stehen mit konz. HC1 in Ggw. von A ., farblose, 
ąuadralische Tafeln aus A., F . 183—184°, lost Bici in 20 Tin. sd. W . u. 475 Tin. 
W. bei 15°, zll. in sd. A., wl. in A., 11. iu  A lkali, woraus es durch Eg. wieder 
jrefallt wird; wird bei 100° durch konz. HC1 in  «M ethylrhodiin verwandelt. — 
Isometluilrhodim , (C4 H6 ONS ) 4  (IV.), aus 230 g  Thiocyanaceton und einem Gemisch 
von 2150 ccm W . und 360 ccm 27,8°/0ig. wss. N aH S 03, aus Monochloraceton, 
NaCNS uud K H S03, weiBe Nadeln aus A ., F . 127— 128°, lost sich in 16 Tin. ad. 
A. uud -100 Tin. k. A. — B ei kurzem Kochen mit starker HC1 gibt Isomctbyl- 
rhodim D ithiazylam inhydrochlońd, CgH ^N Ą-H Cl, gelbliche Nadeln mit 5 H ,0  aus 
verd. HC1, verliert leicht W ., schm. nicht bis 250°, sondern sublimiert unter Zers., 
1 Tl. wasserfreies Salz lost sich bei 26° in 46,25 Tin. W . und in 3 —4 Tin. h. W ., 
.11. in konz. HC1, lost sich in  9 Tin. h. 10°/„ig. HC1 u. 130 Tin. k. 10%ig. HC1; 
durch Alkali oder Alkalicarbonat wird die Base CnE^NaS* (V.), Nadeln aus Bzl. 
und PAe., F. 153—154°, 1. in 5 Tin. h. und 37 Tin. k. A., unl. iu W ., A lkali
carbonat, 1. in Alkali, frei gemacht. — A is Nebenprod. des Hydrochlorids entsteht
2,5-Dimcthylthien, (C8 H 4 S)a (VI.), farbloses, nach Terpentin riechendes 01, Kp.u  96 
bis 97° (geringe Zera.). — B ei 3-stiind. Erhitzen yon 7 g  Isomethylrhodim mit 10 g  
CHjJ u. 20 g CHa-OH auf 125° entstehen Cyanursiiure u. Trimethylsulfoniumjodid.

D a Oxynaethylthiazol offenbar kein OH oder CO enthalt, auch kein Anzeichen  
fur Tautomerie erkennen liiBt, sich aber mittels PC15  ohne Entfernung des O 
chlorieren liiBt und eine N M ethylyerb. g ib t, die bei der Hydrolyse etwa 90%  
CHj-NHj liefert, muB ea die Formel II. habcn, nach der es kein Thiazol, sondern 
ein Thiosol ist. D as bisherige Osymetbylthiazol wiire dann 2-Imino-4-methylthioxol. 
Fiir die drei Igomeren dea Thiocyanacetona wird der empirischc Name Metbyl- 
rhodim yorgeschlagen, und zwar wird der bisher Osymethylthiazol genannte StofF 
CćMethylrhodim und sein Dimeres ^-Methylrhodim genannt. D as dritte Isomere, 
Isomethylrhodim, weicht in seinen Eigenschaften erheblich von den beiden anderen 
ab und hat wahrscheinlich die von H a n t z s c h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20 . 3127 
dem a-Methylrhodim zugeschriebene Formel IV., bezw. dereń tautomere Form, die 
noch zu yeryierfaclien wiire. Das Dithiazylamin (V.) ist wahrscheinlich die Stamm- 
verb. der yon H a n t z s c h  (a. a. O.) beachriebenen Verb. C1 0 Hu N 3 JSa. (Journ. 
Chem. Soc. London 115. 1 0 7 1 -9 0 . Sept. [1/7.] 1919. London, S. W . 2. 49, Pałace  
Road. Streatham H ill. Lab. for Chem. Research.) F jranz .

G eorges T a n ret, Uber Pelletierin u n d• Methylpellełierin. H e s z  und E i c h e l  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50 . 1386. 51. 741; C. 1917. II. 628. 1918. II. 32) haben  
in der Rinde des Granatapfelbaumes nur das von Ch. T a n r e t  (vgl. namentlicli 
C. r. d. l ’Aead. des sciences 90 . 697) ais „ Isopelktierin“ bezeichnete optisch-inaktiye 
Alkaloid wiederfinden konnen und die Esistenz des opt.-akt. „Pelletierins11 yon 
T a n r e t  bestritten. D ie MiBerfolge yon H e s z  u . E i c h e l  erklaren sich nach dem 
Vf. dadurch, daB die aktiye Verb. iu selteDen Fallen in der R inde-gauz fchlen  
kann, uud daB die Base durch W annę und durch Alkalien auBerordentlich leicht 
racemisiert wird. Das Drehungsyermogen des Sulfats sinkt schon beim Erhitzen 
in Lsg. auf 100°; Alkalien bewirken langsam in der KUlte, rasch in der Warme 
Racemisierung. D ie freie Base iat nach 2-maliger D est. selbst im Vakuum yollig  
racemisiert. Zur Erganzung der Angaben von Ch. T a n r e t  dienen folgende Daten:
Pelletierin. [a ]D in A. =  —31,1°; in W . =  —27,8°. Sulfat, (C^H^ONjjIIjSO, -f- 
3HjO. W ird bei 100° oder im Vakuum iiber HaSO,, wasserfrei und schm. dann
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bei 133°; [« ]D in W . =» —30,3°. Aus 1 kg Rinde werden 0 ,7—1 g gewonnen. 
Hydrochlorid, CgH I6ON*HCl. F. ca. 145°; [«]„ =  -4 1 ,2 ° . Hydrobromid, F. ca. 
137°; [a ]D =  -3 2 ,5 ° . Nitrat, F. 8 2 -8 5 ° ;  [a]D =  -3 4 ,8 ° . Pikrat, F. 1 3 1 -1 3 2 ° . 
Chloroplatinat, F. 214—216°- Silicowolframat, (SiO ,,12 WOs ,2 H aO,4 CeH ,j0 N )2 H ,0 , 
wird bei 100° wasserfrei. — Acetylpelletierin , C8H 14O N -C O • CH3. FI. Kp 40 205 
bis 210°; [a]D =  -{-32,0°. — Bcnzoyhcrb., C8H14ON-CO-C8H6. FI., nicbt unzers. 
destillierbar; [«]D =  -f l8 ,7 ° . Bei der Verseifung beider Aeylderivate wird Iso- 
pelletierin erhalten. Salzsaures Semicarbazon, C,,H18ONł -HCl. F . 16S—170°; 
[a]„ =  —10,8°. Aucb die Angaben von Ch. T a n r e t  iiber das uatiirlicbc V- von 
Mcthylpelletierin haben sicb ais ricbtig erwiesen. 1 kg Rinde enthalt etw a 0,03 g  
dieser Verb. FI. Kp.ł5 1 06 -108°. [« ]D =  + 2 7 ,7 °; iu 10%ig. wbs. Lsg. =  -f-24.1°. 
Das DrehungsYermogen wird durch wiedcrholte D est. und durch Kochen mit verd. 
Alkalien nicht beeinfluBt, Lost sich in k. W . in allen Yerhaltnissen; oberhalb 
35,5° nirnmt die Loslichkeit bei Lsgg. von mehr alB 50% Gehalt z u , bei Lsgg. 
mit geringerem Gehalt ab. Hydrochlorid, C0H 17ON'HC1. F . 168—170°; [« ]D =  
+ 41 ,2°. Hydrobromid, F . 165—167°; [« ]D =  —(-33,5°. Sulfat. [« ]D =  -j-38°. 
Pikrat, F . 157—159°. Chloroplatinat, F. 206—208°. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 
1 7 0 .1 1 1 8 -2 0 . [10/5,*].) R ich tek .

K urt HeB und H ein r ich  F in k , D ie A ufklarung der K onstitu tion des Cusk- 
hygrins. Umwandlung von Cuskhygrin in H ygrin ■ (III . M itteilung uber die 
Alkaloide der Hygrinreihe.) (Vgl. II. Mitt.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 4104; C. 
1914. I. 396.) Fiir das Cuskhygrin aus dem bei der Cocaingewinnung abfallenden 
fliissigen Basengcmisch hatte L ie b e r m a n n  die Formel I. aufgestellt (vgl. Bemerkung 
W il l s t a t t e r s  in Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33, 1161; C. 1 9 00 . I. 1156). D ie Vff. 
w eisen durch die Darst. eines Osims, Semicarbazona und Hydrazons die Carbonyl- 
gruppe nach; die Base reagierte aber uberraschenderweise weder mit Benzaldehyd, 
noch Oxalester, noch Amylnitrit unter den bekannten Bedingungen. Daraus geht 
hervor, daB das Cuskhygrin eine dem Tropinon entspreebende Konstitution nicht 
beaitzt. D ie Frage nach der Stelluug der Carbonylgruppe konnte auch nicbt durch 
BECKMANNsche Umlagerung des Oxims und ferner auch nicht durch besonders ge- 
linde Oxydation entschieden werden. D ie Vff. bedienten sich schlieBlich mit Erfolg 
einer Rk., die W . T r a o b e  aufgefunden hat (L ie b ig s  Ann. 3 0 0 . 81; C. 98 . I. 668). 
Je nach einer in Nachbarstellung zur Carbonylgruppe befindlichen M ethyl-, Me- 
thylen- oder Methingruppe nehmen Ketone 2 oder 4 Mol. NO auf und liefem  die 
sogenannten „Isonitramine11 oder ,,D ii8 0 nitramine“. Dabei reagieren Methylgruppen 
der Ketone unter Aufnahme von 4 Mol. NO u. nach Hydrolyse unter B. des einfaebsten 
Glicdes der Reihe, des leicht charakterisierbaren Methylendiisonitramins, Methylen- 
gruppen unter B. von dessen hoheren Homologen, wiihrend Methingruppen sich durch 
die Aufnahme von nur 2 Mol. NO unter B. der einfachen Isonitramine zu erkennen 
geben. Cuskhygrin nun reagiert in alkoh. Lag. bei Ggw. uberschussigen Na-Athylats 
lebhaft mit NO; es absorbiert davon bis zu 6 Mol. auf 1 Mol. Baae. Nach hydro- 
lytiachor Spaltung wurde in einer Ausbeute von 50% d .T h . die Natriumverb. des

Melhylendiisonitramins, CH2< ^ v‘q s^  , erhalten. Damach hat Cuskhygrin eine

reaktionsfahige Methylgruppe und keine Methylcngruppe, und es kann, da die 
N-Methylgruppen nicht reagieren, fur da3 Cuskhygrin nur die Formel H . moglich 
sein. D ie bei der Spaltung er warte te Saure (IH.) wurde nicht aufgefunden, dagegen 
konnte in  Form ihres Athylcsters in einer Ausbeute von 16% d. Th. die bisher 
unbekannte [JSr-Methyl-u-pyrrolidyl]-essigsaure (IV.) isoliert werden. D iese Saure 
verdankt ihre Entstehung einer neuartigen Spaltung, die auch beim direkten Ein- 
fluB von Alkali auf Cuakbygrin beobachtet werden konnte: Wird reines Cuskhygrin 
mit einer 10% ig. alkoh. KOH-Lsg. unter RuckfluB mchrere Stunden gekocht, so
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bildet sieli unter teilweiser Verharzung Hygriu. — Aueh die Metliiugruppe reagiert 
mit NO. A is weiteres Spaltprod. wurde ein basisehes Ol von luftempfindlichem  
Charakter erlialten. D as Praparat ist niclit einheitlich; es ist ein Getnisch eines 
ungesattigten Di[N-methyl-«-pyrrolidyl]-methanderivats mit seinen teilw eise oder 
vollig entmcthylierten Abkominlingen. Mittcls Pikrinsiiure lieiJ sich aus dem 
katalytisch hydrierten Praparat das Di-\_N-methyl-a-pyrrolidyl]-mcthanpikrat analysen- 
rein zur Abscbeidung bringen. Durch Jodmethyl und Natriummetbylat lieBen sich 
die dem Gemisch zugrunde liegenden yerschiedeuen Methylierungsstufen iu dasselbc 
bitjiiaternare Ammoniumjodid der Formel V. verwandeln. D ie Cuskhygrinformel (II.) 
wird weiter bestatigt durch die B. von zw ei stereoisomereu Hydrazoneu. Sie uuter- 
Bcheiden sich scharf durch ihre um 60° auseinanderliegenden Kpp. Das lioher 
sd. Hydrazon gab mit Natriumalkoholat das sauerstoflfreic Am in. Aus.dem niedriger 
sd. Hydrazon wurde Di-[N-methyl-a-pyrrolidyl^-viethan  (VII.) erhalten.

'  ------- , 1 1 .

nCH,— CO —CH,—L. 
N -C H ,

— |  U L  

? H -  - 
N -C H .C O O H  N -C H .

N -C H ,

i IV. 
'•CHs -COOH

N -C H ,

VI. 

— C H -  
N-CH„ CH,

ć h ,
N -C H ,

VII.
-CHS-

N -C H , N -C H .

V e r s u c h e . Oxim des Cuskhygrins, C ,,H 2 6 ONa. K p.u  200—210°. Wasser- 
helles, ganz zahfliissiges Ol, das nacli einigen W ochen erstarrte. A us P A e. umgelost.
F . 53—54°. —  Hydrazone. Cuskhygrin-cc-hydrazon, C1 SH 2 6 N 4. Kp.u  182—183°. Es 
zeigt eine bemerkenswerte Neigung zur Polymerisaiion. — Cuskhygrin-fi-hydrazon. 
Entstand bei Benutzung eines mehrere Jahre alten Hydrazinhydratpriiparats. Aus 
5,7 g Cuskhygrin wurden 0,85 g  analysenreines /J-Hydrazon vom K p . 1 5  119—120° 
neben 4,3 g  des tt-Hydrazons erhalten. — Sauerstofffreies A m in  (Formel VI.), Kp . 1 0  

etwa 125°. Pikrat, F . 185°. — Di-[N-methyl-u-pyrrolidyl]-methan  (VII.), K p . , 0 95 
bis 99°. Pikrat, F . 203°. — Isolierung des Methylendiisonitramins. Nachdem die 
Lsg. des Cuskhygrins in A. bei Ggw. von Natriumathylat durch Einleiten von NO 
Yollkoinmen gelatiniert is t, gibt man W . (etwa '/io der urspriinglichen Alkohol- 
menge) hinzu und saugt den braunen, zum T eil krystallinischen Nd. ab. Er lost 
sich in W .; die wss.-alkal. Schicht enthalt die Natriumyerb. des M ethylendiiso
nitramins. Das Methylendiisonitramin wird nach dem Ansauern mit Essigsaure ais 
Bleisalz gefallt, dann in das Bariumsalz iibergefuhrt. — [N -M cthyl-a-pyrrolidyl]- 
essigsaureathyleste)', C9 H 1 7 OsN. D ie Saure findet sich in dem ursprunglichen alkoh. 
Filtrat. Eb wurde mit HC1 angesauert, im Vakuum zur Trockne yerdampft, nach 
dem Alkalisieren der b a s i s c h e  A n t e i l  durch ausgiebiges Estrahieren mit A. 
entfernt, die alkoh. Lsg. mit HC1 angesauert, zur Trockne yerdampft, der Ruek- 
stand in  absol. A. aufgenommen und nach der Entfernung von NaCl trockenes 
HCl-Gas eingeleitet. K p . 1 6  89—90°. — P ikra t, ClsHsoOt,Ni. An den Enden ab- 
geschragte Prismen. F . 113°. — Jodm ethylat, C1 0 HS0 OjNJ. Aus wenig A. derbe 
prismatisehe Nadeln. F. 105—106°. — [N-Methyl-a-pyrrolidyT]-essigsaure, C7 HlsOsN. 
Aus dem Ester durch Verseifung mit Ba(OH)2. Sehr zerflieBlich. Uber P ,0 3  ge-
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trocknet: F . 95°. — Der basische Anteil (b . o .)  sofort im Yakuum fraktioniert, die 
niedere Frakłion (Kp.,, 90—98°) mit kolloidalem Platin und Waaaerstoff hydriert. 
D estillat vom K p.,, 99—109°. — P ikrat d ts D i-[N-m elhyl-upyrrolidyT]-methans, 
CssH as0 1 4 Ns. F. 203° (s. o.). — -Dijodmethylat des D i-[N -m ethyl-upyrroU dyl]- 
mełhans, C ,,H ,BN ,J4. Mit Jodmethyl und Natriummetbylat. F. 200°. — Chlor- 
methylat-Goldchlorid-Doppelecrb., C1 3 Hs9 N 3 AuaCl8. Aus dem Jodmethylat mit Chlor- 
ailbcr. Zersetzt aich bei 200°. — Umwandlung von Cuskhygrin in  H ygrin . Eine 
Lag. von 5 g reinem Cuakhygrin mit 30 ccm A. und 7 cem einer 50°/0ig. KOH  
8  Stdu. am RiickfluBklihler gekocht. Erhalten: 0,4 g  Hygrin u. 2,4 g  Cuskhygrin. 
Die Umwandlung wurde auch beobachtet, ais eine atb. Lag. von Cuakhygrin 
3 W ochen kei Zimmertemp. iiber Kali getrocknet wurde. (Ber. Dtsch, Chem. Ges. 
5 3 . 781—809. 15/5. [1/3.] Karlsruhe, Chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) S o n n .

P. P fe iffer  und H . J. E m m er, Zur Kenntnis der Chromanone I I . (II . M it- 
teilung sur Brasilin- und Hamatoxylinfrage.) (I. Mitteilung a. P f e i f f e r  und 
G rtm m er , Ber. Dtach. Chem. Ges. 5 0 . 911; C. 1917. II. 385.) D ie Vff. beachreiben 
die Synthese des dem Brasilin (I.) konatitutionell nahe steheńden 3,3',4'-Trimethoxy- 
benzylchromanons (II.) und Kondensationsyerss. mit 3,4-Dimethoiychromanon’ (IX.), 
die eine Synthese dea Hamatoxylins bezwecken. D io Konstitution dea letzteren 
wird nach P e r k in  und R o b in s o n  (Journ. Chem. Soc. London 9 3 . 489; C. 1 9 0 8 .
I. 1698) durch Formel VII. wiedergegeben. — 3,3',4'-Trimethoxybenzalchromanon 
(IV.). D ie bei der Synthese dea 3-Methoxychromanona (IH.) ala Zwiachenprod. auf-

tretende Saure C H ,*0'C 6 H j-C 0 -C H : C(C0sH)*0 wird zur Uberfuhrung in das 
Chromon in Abiinderung der Yorschrift v o n  v . K o s t a n e c k i  und DE R u ijt e k  DE 
W il d t  (Ber. D tach . Chem. Ges. 3 5 . 865; C. 1 9 0 2 . I. 812) 15 Min. auf 280—285° 
erwiirmt. Man erhitzt Methoiychromanon mit Vanillinmetbylather und was.-alkoh. 
NaOH zum  Sieden. Schwach gelbliche Nadelehen aus A. F . 139— 140°. LI. in 
Chlf. und Eg., 1. in CH3 0H , A., Easigester, wl. in A. und Bzl. Konz. HsS 0 4  gibt 
eine rotorangefarbene Lag. — 3 , 3', 4'- Trimttlioxybenzylchromanon  (II.). D u rc h  
Schiitteln der Benzalyerb. in Eg. mit H und Platinschwarz. Farblose Nadelehen  
aus A. F. 87°. Sil. in Chlf. und B zl., 1. in A. und A. Konz. H ,SOł lost blaB- 
braunorange m it achw ach ro saatich ig em  Ablauf (w ah rach e in lich  yon nicht reduzierter 
Verb. herriihrend). — Piperonal-3-methoxychromanon (V.). Man erhitzt M ethoiy- 
chromanon mit Piperonal und WBS.-alkoh. NaOH zum  beginnenden Sieden. Gelb
liche Nadelehen aus ca. 90°/oig. A. F. 149°. LI. in B zl., Chlf., Eg., Easigester, 
T oluol, 1. in CHjOH und A. Konz. H,SOł gibt eine rotorangefarbene Lsg. — 
Furfural-3-methoxychmncmon (V I). Gelbatichige Nadelehen aus A . F. 119—120'’. 
Sil. in Chlf. und Bzl., 11. in Eg. u. CH,OH, 1. in A. Konz. H ,S 0 4 lost rotorange- 
farben. — 3,4-Dimethoxychromon (VIII.). In sehlechter Auabeute durch Konden- 
sation von Gallacetophenondimethylather, (CH, • Ojjs’4 C6 H5 (OH)s(CO • CH,)1, mit O ial- 
eater zu Oxydimethoxybenzoyl-brenztraubensaureeater, Uberfuhrung des nicht iso- 
lierten Esters mit konz. HC1 in Dimethoxychromoncarbonsauvcester, Verseifung mit 
Soda u. Erhitzen der Saure auf 285—290°. Seidenglanzende, wasserhaltige Nadeln, 
die namentlich bei achwachem Erwarmen allmahlich verwittern und wasserfrei bei 
122—123° achm. D ie bellgelbe Lsg. in Eg. farbt sich mit 70°/„ig. IIC10* orange- 
stichiggelb. — 3,4-Dimethoxychromanon (IX.) Farblose Blattchen aua W . F. 100 
bis 101°. LI. in CHsOH, A ., E g ., Bzl. und A. S e m ic a r b a z o n , C n H j^ N ,.  
Nadeln aus h. A ., F. 218° (Zers). LI. in Eg. und h. A ., sw l. in A ,, B zl., Lg. 
O x im , C nH uO *^  Nadeln aua h. W . F. 152°. LI. in A., A., Eg.. Bzl., 10°/oig. 
KOH und w ss. Soda. — Pipercmal-3,4-dimethoxyćhromanon (X.). H ellgelbe N adel
ehen aus A. F. 181°. Sil. in Eg., B zl., 1. in CH3 OH, A., schwerer in A. Konz.
H,SOj lost orangefarben mit riolettem Ablauf. — 3 ,4 ^ ,  4'- Tetramethoxybenzal-



chromanon (XI.). In zur Analyse uicht ausm ekeuder Menge aus Dimethosyebroinanen 
u. Vanillinmethylather durch was. alkoh. NaOH. Gelbe Nadelchen aus A . P. 133 
bis 134°. L. in konz. H ,S 0 4  mit tie f orangeroter F arb ę.—  Furfw al-3,4-dim ethoxy- 
chromanon, C1 9 H l4 Os. H ellgelbe Nadelchen aus A. F. 133°. LI. in B zl., Chlf,, 
E g., A ., 1. in CHjOH und A. D ie Lsg. in konz. HaS 0 4 ist orangefirben. — 
Piperonalgallacetophenondimethylather (XII.). Aus Gallucetophenondimethylather u. 

HO O CHs >0 O
\ c h 2

J C .O H

^ b H ^ H ,  x ' / v c o ' ^ c h 3 . c 0 h 5 (O -c h ,
\  O — CH,> t \ t n tr r\ n  xs ^  , *
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HO----- OH IV" CHs, ° ' C6Hs< CO.Ć : CH.C8H,(O.CHs)4

CH* - W V  V- CH- - ° * C‘H*< C ^ Ó HC H .ąH ,(O łCHl)
L  J c H , O — CH2

Vr- CH» - ° - C^ < C 0 . ó : C H .C A 0  

CH3-0  c h , . o
C H j-0 '  ‘

[VIII-| |!r .i

O — CH,
X . (C H ,-0),C .H s<  i 

* h 5 CO - C : CH-CaH j(0,C H 2)
X I. C H ,<0 OH ,0

I \ ' __ _ /O — CO /------; , ----- \
<CH3 . 0 ,A H ,< co>  ć  : CH. C6Hs(0. CHa)ł CHS• 0 -^ X I I .) -C 0 • G i l : C h ( _ ) o

Piperonal durch wsb.-alkoh. NaOH. T iefgelbc Nadeln aus Eg. F . 178°. In der 
W arme 11. in Eg., 1. in A., A. und Bzl. Konz. H aS 0 4 g ib t eine blutrote LBg. mit 
orangerotem Ablauf. Mit 70%'g- HC10, entsteht ein dunkelyiolettes, krystallinisches 
Perchlorat. A e e t y ld e r i v a t ,  C8 0 H 1 8 Oj. Gelbe Blattehen aus A . F . 127°. Konz. 
HjSO* lost blutrot. — Furfuralgallacttophenondiinethylather, C]5 H 1 4 0 6. BraunBtichig 
goldgelbe Nadeln oder Blattehen aus A. F . 105®. LI. in Bzl., Chlf., Eg., CHa0 H  
u, A. D ie anfanga orangefarbene Lsg. in konz. H ,S 0 4  wird bald griin. A c e t y l -  
d e r iy a t ,  C „H 1 0 Oe. Braunliche Tafeln aus A. F. 92°. (Ber. D tsch. Chem. Ges. 
53 . 945— 53. 12/6. [9/4.] Rostock und Karlsruhe.) R ic h t e e .

P a n i H ari, Berichtigung zur M itteilung von E . Herzfeld und B . K lin  g ir: Zur 
Chemie des Blutfarbstofjfs. Gegenuber einer Aufierung der Genannten (Biochem. 
Ztschr. 1 0 0 . 70; C. 1 920 . I. 292) weist Vf. darauf hin, daB der Ausdruck „Banio- 
chrom“ zuerst yon C h r is t ia n  B o h r s  (Zentralblatt f. Physiol. 17. 6 8 8 ) gebraucht 
wurde. (Biochem. Ztschr. 105. 168. 20/5. [10/2.].) S p ie g e l .

S. P artos, Uber einen neuen hamatinartigen hrysłallisierłen Kórper. Z u r  D ars t. 
dient eine Kombination d e r V erff. vou P ie t t r e  und V il l a  (C. r .  d. l ’Acad. des 
sciences 141. 1041; C. 1 9 0 6 . I. 243) und von Ca z e n e u v e  und B r e t e a u  (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 128. 678; C. 9 9 . I. 890). D as m it H ilfe von N a ,S 0 4 aus de- 
fibriniertem Blute gewonnene Koagulum, ausgepreBt, mit h. W . gewaschen und 
nochmals ausgepreBt, wird zerrieben und mit der doppelten Menge (vom benutzten 
Blute) 92°/0ig. Methylalkohol, der 3 ° / 0 Ameisensaure enthalt, in der Kalte eitrahiert, 
das Filtrat in  einem Becherglase auf dem Waaserbade („nicht a llzu  heiB“ !) erbitzt,

W
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bis die F I .,durch Ansscheidiing kleinster inkr. Krystalle getriibt ist und diese in 
einem Tropfen u. Mfc. nicht mehr an GroBe zunehmen. Man liiBt dann noch
12 Stdn. in der Kiilte stehen. D ie Anwendung von Oxal- oder Essigsiinre u. yon 
A. fiihrte nicht zuin Ziele. Umkrystallisieren des neuen Korpers gelang nicht. 
Die Krystalle bilden meist bei mittlerer Vergro6 erung kurze, schlanke Nadeln, 
einzeln oder in Hilufchen, znweilen charakteristische Hantelformen. Sie sind unl. 
in W ., A., A., Bzl., Chlf., PAe., verd. u. konz. Phenol, konz. Essigsiiure, rauchen- 
der HC1, Lsgg. von NajCOj, wl. in Pyridin, h. saurem CH3OH und konz. NH 3 -Lsg.,
1. in 2- bis 3u/0 ig. NaOH uud bcsonders KOH; die Lsgg. erscheinen in durch- 
fallendem Lichte in diinnen Schichten oliyengriin, in dicken rot. Im Spektroskop 
zeigt die alkal. Lsg. einen eigentiimlichen Schatten im Rotgelb, fast yollkommene 
Verdunkelung durch einigermaBen konz. Lsgg. im Blau. (Niiberes vgl. Original). — 
Der Eisengehalt der Krystalle betrug im Durchschnitt 7,65°/0- Bei kurzem Erhitzen 
mit NaCl und Eg. gehen sie in TEicn.MANNRf.he Krystalle uber, in N H ,-Lsg. auf 
Zusatz yon Na<,S,0:) in Hiimochromogen. (Biochem. Ztschr. 105. 49—59. 20/5. [4/2.] 
Budapest, Physiol.-chem. Iust. d. Univ.) S p ie g e l .

P. A. L ev e n e , Eigenschaften der Nućleotide aus Hefenucleinsaurc. Um Ab- 
weichungen in den yorliegenden Beschreibungen nachzupriifen, wurden die Nucleo- 
tide in groBerer Mcnge hergestellt und unteraucht. Ihre Krystallformen sind in 
Mikrophotogrammen wiedergegeben. Guanosinphosphorsiiure, 0 , 0 ^ 0 ^  +  2 HsO, 
lange Nadeln vom Aussehen der GuanOBinkrystalle, yerliert das W . bei Temp. des 
Nyloldampfes im Vakuum, F. lufttrocken im geschlossenen Rohr 180° (korr., nach 
Erweichen bei 175°); [ « ] D 1 5  in W . —7,5 bis — S°, in 10°/cig. HC1 -f- 15°, in 2°/0 ig. 
NaOH —57°, in 5°/0 ig. NaOH —65°, [« ]D’° in 5°/0 ig. N H 3  Lsg. —44,>. — Adenosin- 
phosphorsćiure, Ci0 Hu O;N8P -|- H ,0 , yerliert das W . unter gleichen Bedingungen  
wie oben in 24 Stdn., F. lufttrocken 195° (korr.) unter Zers., wl. in W ., [(Ẑ 511 in 
W . (l°/„) -4 0 ,5 ° , in 5%ig. N H , - 4 0 ,5  bis -4 4 ,5 ° , [«]„*» in 1 0 °/0 ig. HCl —38°, in 
2°/0 ig. NaOH —59,5°, in 5°/0 ig. NaOH — 6 6 °. — Cytidinphosphorsaure, Ci9 Hu 0 8 N 3 P, 
liingliche Tafeln, F. 230—233° (korr.) unter Zers., [a ] ^ 0  in W. -(-40 bis + 4 8 ,5°, 
[ « ] D S 6 in 10°/„ig. HCl —(-26°, in 5% ig. NH 3  + 4 4 ,5 ° , in 2°/0 ig. NaOH + 2 5 ,5 ° , in 
5°/„ig. NaOH —(-1,0°, in 10°/0 ig. NaOH —21°. — Uridinphosphorsiiure, C9 H,,O sN ,P , 
liingliche Prismen mit zugespitzten Enden (aus CH,OH), F. 198,5° (korr.), [a ] D S 0  in 
W . + 9 ,5 ° , in 2°/0 ig. NaOH —f-G,5°, in 5°/0 ig. NaOH — 15°. Ihr Monoammoniumsalz 
ist durchscheincnd bei 200° (korr.), zers. bei 240°, hat [a ]D6° in W . -j-10,5°, [«1D“  in 
10%ig. HCl +  2,r)», in 5%ig. NHa + 1 4 ° , in 2°/0ig. NaOH + 1 ,5 ° , in 5°/0 ig. NaOH 
— 1(5°, in 10°/„ig. NaOH —26°. — Adenosin hat [a ]Ds° in  W . — 60°, in  10%ig. HCl 
—43,5°, in 57„ig. NaOH —68,5°, Uridin in W . -j-4°, in 10%ig. H C 1 +  5°, in 5%ig. 
NaOH — 6 °. (Journ. Biol. Chem. 41. 483—93. 2 Tafeln. April. [1/3.] R o c k e f e l l e r  
Inst. for Medic. Research.) Sp i e g e l .

E. Biochemie.
I. Pflanzenchemie.

H . L iih rig , Uber den Blausauregehalt von Phaseolus lunatus. I I .  (I. ygl. 
Chem.-Ztg. 44 . 166; C. 1920 . I. 654.) Die Fermente des Mundspeichels entwickeln 
nicht mehr Blausaure aus den Rangoonbohnen ais die Eigenfennente der Bohnen; 
weder GaUenfl, noch Bauchspeichddrusenfermente entwickeln nachtraglich noch 
Blausaure aus dem durch Dest. yon Blausaure befreiten Materiał. (Chem.-Ztg. 44. 
262. 3/4. Breslau ) J u n g .

J u liu s  Z e lln er , Uber Pilzfette. Zusammenfassende W iedergabe der Zus. der 
Pilzfette aus eigenen Unterss. (s. Monatshefte f. Chemie 1906. 295; C. 1906 . II. 
530) uud aus der Literatur. (Ol- u. Fettindustrie 1. 5^5—97. 15/12. 1919.) SCHON.
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R . P ra sch , U ber Obstkerndle. Mitteilungen iiber die Herat., Zus. und Eigen- 
schaften der Obstkerudle, der PreBkuchen usw. (01- u. Fettindustrie 1. 388. 15/S. 
4 1 2 -1 3 . l/n . 4 3 6 -3 7 . 15/9. 4 7 4 -7 5 . 1 / 1 0 . 1919.) Sc h On f e l d .

P. G uerin und A. Goria, E ine neue Cumarinpflanze: MeUttis MelissophyUum L . 
D ie Bliitter der genannten Pflanze enthalten Cumarin, wahrscheinlich in Form 
eines durch Emulsin spaltbaren Glucosids. D er Geruch nach Cumarin entwickelt 
sich erst nach mehrtiigigem Liegen der Bliitter, bei Behaudlung mit A.- oder C hlf- 
Diimpfen schon nach 2—3 Stdn. (C. r. d. 1’Acad. des Sciences 170. 1067—68. 
[3/5.*].) R i c h t e r .

T hom as B. O sborne und A lfred  J. W ak em an , unter Mitwirkung von C harles 
S. L eaven w orth  und Owen L. N o la n , D ie Eiweifistoffe griiner R latter. I. Spinat- 
Uatter. W erden frische Spinatbliitter mit W . zerrieben und die filtrierte oder 
zentrifugierte Lsg. mit ca. lj ,  ihres Volumens A. versetzt, so entsteht ein griiner 
Nd., der die Hauptmenge der EiweiBstofFe enthalt. Nach Ausziehcn dcsselbeu mit 
A. und A. bleibt ein Riickstand, der fast vollig aus EiweiB besteht, aber bei 
Zimmertemp. nur schwer in wss. A lkalilsgg. 1. ist. Beim Kochen mit 60% ig . A., 
der 0,3% NaOH enthalt, geht er in Lsg., aus der bei Neutralisation fast das gesamte 
EiweiB gefallt wird, nun 11. in einem geringen UberschuB von Silure oder Alkali. 
D ieses P;od., ais „lcolloidales Eiweifi“ bezeichnet, enthalt 15,25 ° / 0 N , gibt Furfurol 
in einer Menge, die 2,5 ° / 0  Pentose entspricht; Nucleinsśiure war nicht darin nach- 
zuweisen. In einem warmen Luftstrom (unterhalb 60°) getrocknete Bliitter gaben 
ganz śihnliche Ergebnisse. Zu Futterungszweckcn wurde ein EiweiBkonzentrat aus 
so getrockneten und fein zerriebenen liliittern durch Ausziehen mit sd. W . her- 
gestellt; der Verlust an EiweiB ist dabei gering, da Proteosen nur etwa 10°/o des 
BlatteiweiBes ausmachen. Der Riickstand betrug etwa 50°/0 der Troekensubstanz 
und enthielt N  entsprechend 3 9 ° / 0  EiweiB. (Jonru. Biol. Chem. 42. 1—20. Mai.
[5/3.] N ew  Haven, Connecticut Agrie. Exp. Station.) Sp ie g e l .

A. J. F in k s  und C arl O. J o h n s , Verteilung des basischen Sticistoffs im  
Phaseolin. Nach VAN Sl y c e s  Verf. wurden erhalten Cy3 tin 0,84°/0, Arginin 6,11, 
Histidin 3,32, Łysin 7,88°/0. Der Tysingehalt ist betriiclitlich hoher, ais OsBORNK 
und C lapp (Amer. Journ. Physiol. 18. 295; C. 1908 . I. 1187) bei direkter Best. 
gefunden hatten. (Journ. Riol. Chem. 41. 375—77. Miirz. [14/1.] W ashington, U. S. 
Dep. of Agric.) S p ie g e l .

Carl 0 . Joh n s und H en ry  C. W aterm an , E inige Eiweiflstofte aus der Samt- 
bohne von Georgia, Stizolobium Deeringianum. Es ergaben sich erhebliche Unter- 
schiede gegeniiber den Befunden bei der chinesischen Samtbohne (vgl. J o h n s  u . 
F in k s , Journ. Biol. Chem. 34. 429; C. 1919. I. 90). D ie Georgiabohne enthalt 
23,6°/0 EiweiB; ca. 15%  sind in 3% ig . NaCl Lsg. 1., und ca. 13%  fallen aus dieser 
Lsg. beim Erhitzen aus. Durch fraktionierte Fiillung mit (NH 1 )!SOł lieBen sich  
zwei Globulinę, ca. 3%  a-G lobulin und l ,2 5 “/0 (9-Globulin, gewinnen. D iese und 
das aus der verbliebenen Lsg. gcwonnene Albumin (ca. 0,75% ) zeigten deutliche 
Unterschiede im Gehalte an N und S und in der Verteilung des N . Das ^-Glo
bulin enthalt im Gegensatze zu den anderen keiń Tryptophan. (Journ. Biol. Chem. 
42. 59—69. [8/3.] W ashington, U. S. Dep. of Agrieulture.) Sp i e g e l .

C harles E . Sando und H. H . B a r t le t t , R u tin , der Flavonfarbstoff von 
Escholtzia Californica Cham. In Escholtzia wurden fast 5%  des Quercetinglucoso- 
rhamnosids Rutin nachgew iesen, das durch seine Eigenschaften und die Spalt- 
prodd. Quercetin, Glueose und Rhamnose identifiziert wurde. D a die Bliitenfarben 
der Pflanze yon Goldgelb zu WeiB und von W eiB bis Rot yariieren, seheint sie  
ein geeignetes Materiał fiir das Studium der physiologisehen und genetischen Be- 
ziehungen zwischen F la w n o l• und Anthocyaninfarbstoffen zu bieten. (Journ. Biol.
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Chem 41. 495—501. 2 Tafeln. April. [7/2.] Ann Arbor, Uniy. uf Michigan, Dep. 
of B otany; B uieau of Plant Industry.) S p ie g e l .

P. B ranscheid t, Z  ar Kenntnis der Stoffocrteilung im Kcimling der Sonnen- 
hlume. Es wird das Verh. von Gerbsaure, Starkę, Zucker u. Natron vom ruhenden 
Samenkorn bis zurn 138 mm groBen Pfliinzehen stadiert, bezw. das Masimum und 
Minimum des Auftretena der genannten Stoffe bestimmt. (Landw. Jahrbb. 54. 563 
bis 599. Marz. Gottingen.) V0LIIARD.

P eter  K laaon, U ber L ign in  und Ligninreaktionen. I I I .  (Syensk Kem. Tidskr. 
32 . 47—49. 16/3. — C. 1 9 2 0 . III. 97.) G C n t h e r .

N a g en d ra  N . Sen-Gupta, Eine Untersuchung der Frucht non Sclileichera T ri- 
juga m it besonderer Bezieliung zu der JEniwićklung von Blausaure in  den Samen. 
Ais Nahrungs- u. Futtermittel kommen nur die Samen, die etwa 22,2% der Fracht 
betragen, in Frage; ilire Zus. ist (%): W. 3,20, 01 67,13, Protein 18,20, Kohlen- 
hydrate 6,14, Rohfaser 3,40, Asche 1,93, Gesamt-N 2,912, Protein-N 2,436, Amid-N
0.448. Der Gehalt der Samen an HCN ist 0,574°/o entsprechend 0,298% N. Da- 
nach scheint das Cu(OH)a (Fallung der Proteine) nicht nur die Hydrolyse des HCN- 
haltigen Glucosids zu verhindern, sondern dieses selbst mit den wahren Proteinen  
auszufiillen. D ie Gewinnung des Fettes aus den Samen geschieht am besten durch 
Estraktion, da die Losungsinittel die Hydrolyse des Glucosids verliindern, die beim 
Auspressen der Samen erfolgt — wenn die Samen nicht yorher erhitzt worden sind 
—, u. die Gefahr, daB das Fett HCN-haltig wird, nahe riickt. D ie Ruckstande bei 
Entfernung des Fettes enthalten etwa (%): W . 8,28, Ol 14,99, Protein 47,07, Kohlen- 
hydrate 15,88, Rohfaser 8,79, Asche 4,99. Das frisehe Fett zeigte D .jj9 9  0,86, F . 21 
bis 31°, E. 29—18°, YZ. 229,1 und 214,4, Jodzahl 52,4 u. 55. Refraktion bei 21°
1,467 57, 27° 1,46655, 31,5° 1,4646, 45° 1,4636. SZ. 13,06, nach 3-monatigem Lagern 
16,28. (Journ. Soc. Chem. Ind. 3 9 . T . 8 8 -9 1 .  15/4. 1920. [19/11.* 1919].) R O hle.

2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.
H . v. E u ler  und O lof Syanberg , U ber Gifticirkungen bei Enzymreaktionen.

1. InaktM erung der Saccharase durch Scliwermetalle. D ie Verss. wurden unter 
polarimetrischer Verfolgung der Rohrzuckerinversion mittels der friiher (Ztecbr. f. 
physiol. Ch. 107 . 273; C. 1 9 2 0 . I. 85) benutzten Saccharaselsg. ausgefiibrt. Es 
wurde gefunden, daB gegentiber Saccharase Ag' bedeutend groBere Vergiftungs- 
fiihigkeit hat ais Hg". Durch beide erfolgt nur Inaktivierung, nicht Zerstorung 
des Enzyms, das durch Entfernung des Metalls, bezw. Uberfuhrung in unwirksame 
Form (durch HaS) wieder voll wirksam geraaeht werden kann. Bei UgGl, stellt 
sich die Kurve, die die Beziehungen zwischen Vergiftungsgrad und dazu erforder- 
lieher Konz. wiedergibt, ais Dissoziationskurve dar, fiir A g N O , besteht dagegen 
yollkommene Proportionalitat. Das Substrat (Rohrzucker) libt eine erhebliche 
Schutzwrkg. gegen die Metallvergiftung aus, die bei der Berechnung der pro Enzym- 
einheit erforderlichen Giftmenge berucksichtigt werden muB. Bei kleincn Mengen 
HgCL werden fiir die Inyersionskoeffizienten keine konstanten, sondern mit der 
Zeit stark fallendc Werte erhalten. — Der Yergiftungsgrad ist von der Z eit ab- 
liangig, wahrend der HgClj und Saccharase vor der Inversion in Beriihrung sind; 
mit der Zeit tritt eine „Selbstregeneration“ des Enzyms ein, dereń Yerlauf Analogien  
mit der in der Immunochemie unter dem Namen „Danysz Effekt“ bekannten Er- 
scheinung (vgl. D a n y s z , Ann. Inst. Pasteur 16. 331; C. 1 9 0 2 . II. 295) zeigt.

Bei Zusatz von Enzymlsg. zu yerd. Lsgg. von AgNOs wird die Konz. der 
freien Ag-Ionen sehr stark yermindert, ohne daB B. von metallischem oder kollo- 
idalem A g eintritt, also offenbar infolge Bindung an Bestandteile der Enzymlsg., 
und zwar werden fflr 1  ecm dieser Lsg., 56 mg Trockensnbstanz enthaltend, 28 bis 
55 mg Ag der elektrometrischen Messung zufolge gebunden. — A u C l, hat gegen-
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uber Saccharase Giftwrkg. yon gleicher GroBenordnung wie HgC)2, C u S 0 Ą sehr yiol 
schwachere, CdSO iy Th(SO^t  und U O.IN Os)2 nur sebr unbedeutende. — Zum 
Schlusse werden die iilteren Angaben iiber Enzymhemmungen durch Schwermetall- 
aalze zusammengestellt. (Fermentforschung 3. 330— 93. 3/6. [27/1.] Stockholm, 
Biochem. Lab. der Hochschule.) S p ie g e l .

G. van  W isse lin g h , Beitrage zur Kenntnis der Saathaut. V II. (VI. Mitt. vgl. 
Phaim. W eekblad 57. 77; C. 1920. I. 740.) Nach den erwiihnten Verff. wird die 
Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Samenhaute von Tropaeolum majus L., 
Hypericum ąuadrangulum L. und Ipomoea purpurea Roth. untersucht. (Pharin. 
W eekblad 57. 575—83. 22/5. 605—14. 29/5.) H a r t o g h .

E. F r ied b erg er , Uber die sogenannte Flećkfieberinfektion des Meerschweinchens 
nach Ubertragung von menschlichem Fleckfieberblut. Es ist Vf. nicht gelungen, 
durch intraperitoneale Injektion von Blut flecklieberkranker Menschen an Meer- 
schweinchen das Eleckfieber zu ubertragen. (Ztsehr. f. Immunitatsforsch. u. exper. 
Therapie I. 29. 125—76. 13/2. 1920. [1/7. 1919.] Greifswald, H ygien. Inst. d. 
Univ.) JOACHIUOGLU.

G ustav F a n tl, Z u r Frage der G ifłfestigkeit d tr  Spirochaten. Spirochaete 
pallida  von vorbehandelten Fallen, besonders von mit H g behandelten, zeigte sich 
im Reizserum mit Zusatz von Salyarsan oder Sublimat widerstandsfahiger ais 
Stiimme von unbehandelten Fallen. (Dermatol. Wchschr. 70. 81—86. Prag, Dtsch. 
Dermatol. Klin.; ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 397. [Ref. StUhm er.].) Sp.

P a u l G yórgy , Beitrag zur Systematik der Paracolibacillen. Im Anscblusse an 
friihere Unterss. an aus Harn isolierten Stammen (W ien. klin. W chschr. 30. Nr. 8 ) 
wurden 47 unbewegliche Stamme aus Faeces von Gesunden, Kranken und Rekon- 
yaleszenten, sowie einige bewegliche Stamme eingehend untersucht. Eine Diffe- 
renzierung (in 20 Gruppen) gelang wesentlich nach dem Kolonietypus u. dem sero- 
logischen Verhalten, meist iibereinstimmend, weniger nach dem Spaltungsvermogen 
gegeniiber Kohlenhydraten. Verwandtschaft mit Bacillen der Paratyphus-, Dys- 
enterie-, engerer Coligruppe und Bact. coli mutabile konnte in keiner Beziebung 
festgestellt werden. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 321—86. 12/5. 
Bakteriol. Feidlab. Nr. 33.) S p ie g e l .

G erhard W a g n er , B eitrag zur Kenntnis der M ilzbrand- und milzbranddhn- 
Uchen Bacillen. Aus Blut u. einem Hautstiick einer menschlichen Miizbrandleiche 
wurde neben typischen Milzbrandbacillen ein morphologisch yariierender Stamm 
geziichtet. Bzgl. Virulenz, Resistenz der Sporen, fermentatiyen Fahigkeiten lieB sich 
keiu Unterschied feststellen. Im Vcrlaufe mehrerer Jahre ist das abweichende Ver- 
halten des yariierenden Stammes allmahlich yerschwunden. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk. I. Abt. 84. 386—96. 2 Taf. 12/5. Kiel, Hygien. Inst. d. Univ.) S p i e g e l .

A rthur W . D ox  und G. W . R oark  j r . ,  D ie Ausnutzung von a -M eth yl-  
glucosid durch Aspergillus niger. (Vgl. Dox u. N e id ig ,  Biochem. Ztschr. 46. 397; 
C. 1913. I. 185.) A uf Nśilirboden, der neben «-G lucosid Saccharose enthalt, ge- 
deiht der Aspergillus gut; wird eine solche Kultur auf nur das Glucosid enthal- 
tenden Niihrboden ubertragen, so kann sie das Glucosid schneller ais bei direkter 
Beimpfung mit Sporen yerbrauchen und auch schneller, ais eine yorher auf einem 
nur Saccharose enthaltenden Niihrboden gewachsene. Auch zeigt dann die Aktiyitat 
der Kultur eine geringere DifFerenz vor und nach B. von Sporen. E ine weiter- 
gehende Anpassung durch Scrienimpfung auf Glucosidniihrboden konnte nicht fest
gestellt werden. (Journ. Biol. Chem. 41. 475 —81. April. [27/1.] Ames, Iowa State 
College.) S p ie g e l .

H . v . E u le r  und S. A sarnoj, Z ur Kenntnis der JEnzymbildung bei Aspergillus 
niger. D ie Unters- erfolgte nach den gleichen Methoden wie yon E u l e r  u . S v a n -  
b e r g  fiir B. yon Saccharase in Dnterhefe (Ztschr. f. physiol. Ch. 106. 201; C. 1919.

II. 3. 15
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III. 724.) Bzgl. Saccharase wurde festgestellt, daB die gesamte Enzymwrkg. ziemlich 
unyeriindert gefunden wird, wenn die Pilzsubstanz, gut zerrieben, mit Rohrzuckerlsg. 
in Beruhrung gebracht wird, sei es naeh Erwiirmen auf eine fur die Saccharase nicht 
schadliche Temp., sei es nach Trocknung mit oder ohne Toluol. Fur Best. der 
Amylase bei direkter Einw. der Pilzsubstanz auf Starkelosung ergab die W o h l-  
GEMUTHsche Methode Schwierigkeiten; ąm besten wird der gebildete Zucker durch 
die Reduktionsmethode von B e e t r a k d  bestimmt. — Fiir den untersuchten Stamrn er-

k ^  & Zucker
gab sich unter gewissen Bedingungen die Inyersionsfiihigkeit I f  =  ~

zu 0,32 X  10—2. — Ein auf Stiirkelsg. mit Peptonzusatz gewachsener P ilz  zeigte 
eine etwa 30% hohere Saccharasewrkg., ais ein unter sonst gleicheD Bedingungen, 
aber ohne Pepton gewachsener. Auch auf B. von Amylase wirkt Peptonzusatz zur 
Nahrlsg., die sonst nur anorganischen N enthiilt, ein. D ie Befunde friiherer Beob- 
achter, bzgl. Forderung der Amylaseb. durch Starkezusatz zur Niihrlsg. konnten 
zahlenmaBig bestatigt werden. (Fermentforschuug 3. 318—29. 3/6. 1920. [5/12. 1919.] 
Stockholm, Biochem. Lab. d. Hochschule.) Sp i e g e l .

N . B ezssonof, Erscheinungen beim Wachstum von Mikroorganismen a u f starli 
rohrsuckerkaltigen NahrbSden und die Chondriomfrage. (Vgl. Ber. Dtsch. Botan. 
Ges. 36. 225. 646; C. 1918. II. 543. 1919. I. S73.). Beschreibung des Waehstums 
von Penicillium glaucum Bref. (L i n k ), Aspergillus Oxyzae, A . candidus, A . Went ii, 
Penicillium brevicaule, Ehizopus nigricans auf Zuckemahrboden. — A spergillus 
Oryzae ruft echte alkoh. Garung heryor. D ie  P ilze zeigen schon im lebenden, 
ungefarbten Zustand beim Wachstum auf Rohrzuekernahrboden eine feingranulierte 
Struktur des Cytoplasmas. In gefarbten Priiparaten von Pilzen und Bakterien  
wurde eine durch die Dispersitśit des Chromatinzustandes yerursachte, verstarkte 
FUrbbarkeit mit Kernfarbstofifen nachgewiesen. — D ie bei manchen Schimmelpilzen 
ais Folgę des W aehstums auf stark zuckerhaltigen Nahrboden festgestellte Aus- 
bildung von generativen Zellen und die Erhohung des dispersen Zustandes der 
cytoplasmatischen Einheiten w eist, ebenso wie die bei Reifung der Serualzellen  
beschriebene gesteigerte Dispersitat der Chondriosomen, auf einen inneren Zu- 
sammenhang zwischen diesen beiden Erscheinungen hin. D ie durch die Zuchtung 
auf Rohrzuckersubstratcn erzwungene Sexualitat bei den Schimmelpilzen beruht 
auf Verhinderung der Osydationsprozesse. Auf diesen Sauerstoffmangel reagiert 
der Organismus durch Umbau seines Cytoplasmas, wodurch B. von sesuellem  
Plasma und Kern yeranlaBt wird. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. 
50 . 444—64. 12/4.) R a h m s te d t .

3. Tierchemie.
L ou is D esvergnes, Untersuchung der Larvenole. D ie Unters. zweier Proben 

ergab: Probe 1 etwas dickflussig, von angenehmem Geruch, ge lb , Probe 2 fest, 
tiefbraun, von unangenehmem Geruch: D . 1 5  0,915 (Probe 2 :0 ,9 6 4 ) , E. —10° 
(+23°), SZ. 8,5 (113,0), % freie Fettsaure 4,2 (55,9), VZ. 186,1 (184,8), Atherzahl 
177,6 (71,8), Jodzahl 83,9 (86,7), Unverseifbares 1,3 (4,8), Hehnerzahl 76,7 (77,0), F. 
der Fettsauren 26,0° (33,3°), E. der Fettsauren 23,2° (32,9°), mittl. Molgew. 268,6 
(263,2), Neutralisationszahl 211,3 (211,4), gesattigte Fettsaure 15,7 (27,6) vom F. 50,0°) 
(50,0°) und Neutralisationszahl 241,0 (228,7), ungesattigte Fettsauren 61,0 (4 9 ,4 ) mit 
Jodzahl 95,1 (139,6) u. Neutralisationszahl 205,1 (207,2). (Ann. Chim. analyt. appl. 
[2] 2. 80 - S 2 .  15/3.) M a n z .

K -L . G ad A n dresen , Verteilung des Harnstoffs im Organismus. D er Harnstoff 
yerteilt sich im Organismus naeh den Gesetzen der Physik, so daB in den Aus- 
scheidungen mit Ausnahme der Tranen und des SchweiBes und in den Geweben 
die Earnstoifkonz. niemals die des Blutes ubertrifft, meist ihr gleicb ist. Die
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SchweiB- uud Tranendriisen vermogen aktiv Harnatoff auszuscheiden, und diese 
Sekrete konnen deshalb Harnstoff bis zu dreifacher Konz. des Blutes enthalten. 
D ie Konz. des N H a in den untersuehten Organen und Geweben wurde der des 
Blutes gleichgefunden. (C. r. soe. de biologie 83 . 500—1. 17/4. [15/3.*] Kopenhagen.

J . M ella n b y  und C. J. T hom as, TJrochrom. Urochrom wird aus Urin durch 
Sehiitteln mit gereinigter Tierkohle (30 g auf 1 1 Urin) adsorbiert, Harnstoff, Ham- 
aiiure, Kreatinin usw. durch W aschen mit w. W . entfernt, und das Pigm ent aus 
der getrockneten Tierkohle mit 50°/oig. A., der 5% NaOH enthalt, in der Hitze 
eztrahiert. Dann wird mit H 2 S 0 4  neutralisiert, der A. abdestilliert, eingeengt, 
N ajS0 4  auskrystallisiert und der B est nochmals eingeengt. Durch Fiillung mit 
absol. A . wird der Farbstoff erhalten: Braunes Pulyer, 11. in W ., unL in A., A., 
Amylalkohol, Bzl., Chlf., Aceton. Keine charakteristischen AbsorptionsBtreifen, di- 
alysiert langsam durch Pergament, gibt keine Gallenfaibatoffrkk. (Journ. ofP hysio l.

L. M ich aelia  und M. S o th s te in , D ie Zerstorung von Lab und Pepsin durch 
Alkali. Um die Yeranderungen messend verfolgen zu konnen, sind Methoden aus- 
gcarbeitet, bei denen durch Eeihenyerss. diejenige Verdtinnung der zu unter- 
suchenden Fermentlsg. ermittelt wird, dereń W rkg. zeitlich mit derjenigen einer 
stets gut reproduzierbaren Kontrollfermentlsg. iibercinstimmt. Fiir Labferment wird 
dabei die Gerinnung yon mit CaCl2  yersetzter Milch, fiir Pepsin die allmiihliche 
Aufhellung einer mit Sulfosalicylsaure versetzten EiweiBlsg. benutzt. L a b lo s u n g  
ist bei saurer Bk. bis herunter za p u =  6  so gut w ie unbeschrankt haltbar. B ei 
Annaherung an neutrale Bk., beginnt ziemlich plotzlich schnelle, aber noch mit 
meBbarer Geschwindigkeit vor sich gehende Zerstorung, die aber bei weiterer Ab- 
nahiue der h (H 'K onz.) bald unmeBbar schnell wird. In jedem Augenblick ist 
die Geschwindigkeit der Zerstorung bei gegebener h proportional der 1,5. Potenz 
der noch yorhandenen Fermentmeuge, bei gegebener Fermentmenge umgekehrt pro- 
portinal der vierten Potenz der h, direkt der yierten Potenz der oh (OH'-Konz.). 
Bei Ubergang yon 25,5° auf 36,8° wird die Zerstorungageschwindigkeit gar nicht 
geiindert bei Lsgg. yon gleicher oh („physikalischer“ Temperaturkoeffizient), um das 
31fache erhoht bei Lsgg. yon gleicher h {„physiologischer“ Temperaturkoeffizient). —  
Zerstorung des Pepsins erfolgt stets proportional derjenigen des Labs. Auch durch 
partielle Adaorption an Kaolin konnte eine Disproportionierung beider Fermente 
nicht festgestellt werden. —  Ala empirischer Auadruck fiir die Kinetik der Lab-

dcc 3
zerstorung durch OH' ergibt sich die Gleichung — —  k • x  ̂  • [OH']4, worin x

CŁ t

die zur Zeit t  noch yorhandene Fermentmenge bedeutet. (Biochem. Ztachr. 105. 
60—87. 20/5. [2/1.] Berlin, Stadt. Krankenhaus am Urban.) Sp ie g e l .

F red er ic  F e n g e r  und M ary  H u ll, E ine Untersuchung iiber die Abtrennung 
des physiologisch icirksamen Teiles des Hinterlappens der H ypophyse. D ie uterus- 
kontrahierende Substanz scheint in der frischen Druse nicht in  freier oder krystal- 
linischer Form yorzukommen, sondern yerkniipft mit einem EiweiBkomplex oder ais 
Teil eines solchen. (Die krystallinischen Substanzen, die im Hinterlappen sich 
finden u. daraus isoliert werden, sind anorganische Salze ohne Kontraktionswrkg. 
auf den Uterus.) D ie wirksame Substanz ist in ihrei urspriinglichen Verb. unl. in 
A., PAe., Chlf. und fast unl. in  absol. A ., wl. in  95°/0 ig. A ., liefert aber bei Be- 
handlung damit ein hochwirksames Prod., das amorph, sehr hygroakopiach u. viel 
empfindlieher, ais das urspriinglische Materiał, gegen Trocknen ist. AJkaloidrea- 
genzien fiillen aus dem wss. Auazug der D riise die wirksame Substanz nur unyoll- 
kommen. (Journ. Biol. Chem. 42. 153—58. Mai. [1/3.] Chicago, A rm ou p . and Com
pany.) Sp ie g e l .

Zoophysiol. Univ.-Lab.) A e o n .

53. X C V 1-X C V II. 18/5. [31/1.*].) A r o n .

15*



E. 4. TiEKPHYSIOLOGlE. 1920. III.

E . Arnold., Uber den fast ausschliefilich aus Cholcsterin bcstchcnden Inhalt einer 
liierstockgeschwulst. Der Inhalt einer hiihnereigroBen Eierstocksgeschwulst bestand 
neben geriugen Mengen Blutkorperchen u. Zellgcwebe ausschlieBlieh aus Cholcsterin. 
(Journ. Pharm et Chim. [7] 21. 305—6. 16/4. Hópital Broussais.) Ma n z .

4. Tierphysiologie.
R . Gutzm ann und A. L oew y, Uber den intrapulmonalen D ruck und den L uft- 

rcrbrauch bei der normalen Atmwng, bei phonetischen Vorgangen und bei der ex- 
spiratorischen Dyspnoe. D ie subglottischen Druckwerte bei n. ruliiger Atmung 
betragen etwa 1 cm W . bei der Einatmung wie bei der Ausatmung. Sie steigen  
mit der AtemgroBe. — B ei der Tongebung ist der subglottische Druek abhiingig 
von der Tonhohe, der Tonintensitat und dem gesprochenen Laute. D ie absol.
W erte liegen bei der Bruststimme hoher, ais bei der Falsettstimme. Mit steigender 
Intensitat der Stimme steigen die A te m v o lu m in a . Bei zweekmaBiger, d. h. spar- 
samer Atmung wird der Zeitraum, iiber den man einen Ton zu halten yermag, be- 
dingt durch die H o h e  d er  C O ,-S p a n n u n g , die sich in den Lungenalyeolen aus- 
bildet. — Bei lauter Tongebung werden die grolien intrathorazisehen Venen kom- 
primiert, wobei der intrapulmonale Druck etwa - j -2 0 e e m  W . iiberschreitet. 
(P f u Og ek s  Arch. d. Physiol. 1 8 0 . 111—37. 24/4. 1920. [29/11.1919.] Berlin.) A r o n .

A. Krogh. und J. L indhard , D ie Anderungen in  der Atm ung bei Ubergang 
von Arbcit zu Ituhe. Wenn korperliche Arbeit aufhort, so erfolgt der Obcrgang 
von der Art der Atmung bei Arbeit zu der bei Ruhe nur allmiihlich. Nach A b- 
bruch schwerer Arbeit steigt der respiratorische Quotient haufig fur etwa l ł/s Min. 
sogar bis iiber 1. Er sinkt dann, manchmal sogar zu unternormalen W erten. Der 
Anstieg wird auf die Austreibung der CO, durch die im Blut gebundenen Siiuren 
zuriickgefiihrt. — D ie Veranderungen in der Atmung nach Arbeitsleistung auf
elektrisehen Eeiz (Bergoniestuhl) sind viel unregelraśiBiger, ais die nach freiwilliger 
Arbeit. (Journ. of Physiol. 53. 431—37. 18/5. Kopenhagen, Zoophysiol. Univ.-
Lab.) A r o n .

T. B ra ilsford  E ob ertson  und L. A. E a y , J£xperimentelle Untersuchungen iiber 
das Waćhstum. XV. Uber das Wachstum verhaltnisma/iig langlebiger Tiere im Ver- 
gleich m it demjenigin verhaltnisma(3ig kurzlebiger. (XIV. vgl. Journ. Biol. Chem. 
37. 455; C. 1919. III. 137.) D ie Versuchsreihen, iiber die fruher berichtet wurde. 
lieferten Materiał iiber die Wachstumsverhaltnisse weiBer Mause, bei denen zufal- 
lige Todesursachen moglichst ausgeschlossen waren, bei Lebenszeiten, die uber der 
normalen lagen, u. bei unter dieser liegenden. D ie liingBtlebenden in jeder Gruppe 
bilden eine gegen aufiere Einfliisse sehr widerstandsfiihige Untergruppe mit ge- 
ringeren Abweichungen ais in der Norm und mehr oder weniger deutliclier Ten- 
denz zu ubermaBigem Wachstum in friiher und verhiiltnismaBig geringer Gewebs- 
zanahme in spater Zeit. Dagegen sind kurzlebige T iere yerhaltnismaBig unbestiindig, 
gegen auBere Einfliisse empfindlich, mit iibernormalen Schwankungen, in der Eegel 
anfangs im Wachstum zuriickbleibend mit der Neigung, spaterhin schnell, aber in 
unregelmiiBiger W eise zuzunehmen. Es wird angenommen, daB die potentielle 
Langlebigkeit durch die Yerhaltnismii8 ige Geschwindigkeit der Entw. in Zell- und 
sklerosen Geweben bedingt ist, und daB demgemaB die Lebensyerliingerung, die 
eine stiindige Darreichung von Tethelin bei den Tieren bewirkt, yermehrter Ent- 
w icklungsgeschwindigkeit ausgesprochen zellularer Elemente zu ungunsten der 
Bindegewebselem ente zuzuschreiben ist. W ird die Darreichung des Tethelins vor 
der Geschlechtsreife unterbrochen, so wird das n. Verhaltnis zwischen beiden Ge- 
websarten schnell wieder hergestellt, u. es ergeben sich Tiere von ungewohnlicher 
GroBe, aber n. oder yerkiirzter Lebensdauer. (Journ. Biol. Chem. 4 2 . 71 — 107.



Mai. Uniy. of Adelaide, Dep. of Physiol. and Biochem.-Urny. of Toronto, Dep. of 
Biochem .) Sp ie g e l .

K aren M arle  H an sen , Beinzuchtung von Paramacien. 3—4 ccm eines Heu- 
infuses, das Paramacien, Colpidien U 3W . enthalt, werden auf 37° erwarmt. Nach 
85—90 Min. sind die meisten Infusonen mit Ausnahme der Paramacien abgctotet. 
Bringt man diese in steriles H euinfus, das man zur Ernahrung der Paramacien 
24 Stdn. vorher mit Bakterien yersetzt hat, so erhalt man eine reichliche Rein- 
kultur. (C. r. soc. de biologie 83 . 709—11. 8/5.) J o a c h im o g lu .

R,. A. P eters, Ernahrung der Protozooen. Das Wachstum von Paramaecium
in steriler Kulturflussigkeit. (Vorliiufige Mitteilung.) Kulturen eines Stammes von
Paramaecium wurden von einem einzelnen isolierten Individuum auf folgender 
Lsg. erhalten: NaCl 0,06% , KC1 0,0014% , CaCl, 0,0012% , Na,HPO< 0,0001°/0, 
KH.PO, 0,0001% , MgSO< 0,001°/o, N aH C 0 3  0,002%, Phenolrot Spureu, Glucose
0,03% i Hiatidin 0,01% , Arginin 0 ,01°/,, Leuzin 0 ,01% , NH3-L actat 0 ,003°/0, 
FeCls -Lactat Spuren, KJ Spuren, MnCl, Spuren. (Journ. of Physiol. 53. CVIII 
bis CIX. 18/5. [21/2.*].) A r o n .

Carl 0 . Johns und A. J . F in k s , Untersuchungen uber Ernahrung. II. D ie
Bedeutung des Cystins bei der E rnahrung, erlautert durch Ermihrungsuersuche mit 
den Eiwciflstoffen der Schiffsbohne, Phaseolus vulgaris. W eder die Analysen yon 
Os b o r n e  und C l a p p , noclrauch diejeuigen der Vff. (Journ. Biol. Chem. 41. 375;
C. 1920. III. 199) gaben eine Aufklarung tur die mehrfach festgestellte Tatsache, 
daB BohneneiweiB das Wachstum junger Tiere nicht zu unterhalten yermag. Doch  
erschien es m oglich, daB der geringe Gehalt an Cystin damit in Zusammenhang 
steh e. Durch Zusatz von Cystin konnte in  der Tat eine Verbesserung herbei- 
gcfiihit werden, eine yollstandige, so daB ohne weiteren EiweiBzusatz zur Nahrung 
n. Wachstum yon Ratten erinoglicht wurde, aber erst, wenn auBerdem das Pha- 
seolin mit W asser gekocht war. (Journ. Biol. Chem. 41. 379—89. Marz. [14/1.] 
W ashington, U . S. Dep. of Agric.) Sp ie g e l .

Carl 0 . J o h n s , A. J . F in k s und M a b el S. P a u l,  Untersuchungen uber E r 
nahrung. III. D er Nahrwert von Maisklebermehl des Handels. (II. vgl. Journ. Biol. 
Chem. 41. 379; yorst. Ref.) W ie schon durch Yerss. von O s b o r n e  und Me n d e l  
(Journ. Biol. Chem. 29. 69; C. 1917. II. 760) bekannt, yermag Maisgluten fiir sich 
n. Wachstum nicht zu unterhalten; es kann dafiir auBer durch die bereits yon 
jenen untersuchten Stoffe durch PreBhefe, ganzen, gemahlenen gelben Mais oder 
CocosnuBpreBkuchen erganzt werden. Von dem gelben Maismehl lieferu 18% ge- 
niigende Mengen yon wasserl. Vitamin. (Journ. Biol. Chem. 41. 391—99. Marz. 
[14/1.] W ashington, U . S. Dep. of Agric.) Sp ie g e l .

E. B. H art und H . S teenbock , unter Mitwirkung yon F . L etch er , In  w icher  
Hohe werden die Eiweifilcorper der Milch icirksamc Erganzungen fu r die Eiweifistoffe 
der Cerealiensamenl Eine gut wirksame Mischung bildet erst das Yerhaltnis yon 
1 Tl. fl. Milch zu 1 T l. Mehl, wobei der N von jener ungefahr 30% des Gesamt-N  
in der Nahrung ausmacht. (Journ. Biol. Chem. 42. 167—73. Mai. [27/3.] Madison, 
Uniy. of W isconsin, Lab. of Agric. Chem.) Sp ie g e l .

R a o u l L ecoq, D ie neuen Ernahrungstheorien. I I I .  Avitaminosen, Yitamine und 
Bakterien. (Vgl. Buli. Sciences Pharmacol. 27. 82; C. 1920 . I. 783.) Beschreibung 
der yerschiedenen Ayitaminosen beim Menschen und bei Tieren. D as Yitamin B  
findet sich in den lebenden Teilen, Zellen der Pflanzen, fast garnicht in den 
Reseryeteilen; es ist 1. in W . u. A .; ein alk. Extrakt gibt es an h. W. und Bzn. 
ab; in A., Aceton unl., wird durch HC1 u. H jS 0 4 nicht yerandert, durch Alkalien  
zerstórt, was bei der Bereitung yon Konseryen eine Rolle spielt. Durch Erhitzen 
auf 120° geht das Vitamin B  zugrunde, durch kolloidales Al^fOHJa u. Fe wird es 
adsorbiert. Das Yitamin A , dessen chemische Zus. yollkommen unbekannt ist,
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flndet sich in gewissen Fettkorpern, w ie Butter, Rindsfett, Lehertran, in den Łi- 
poiden, Athcrextrakten aus getroekneten Driisengeweben, ferner in Grilsern, Kohl, 
Klee, Spinat, besonders im Fettextrakt dieser Pflanzen; es' ist unl. in W ., 1. in 
Fetten und Olen, nicht verseifbar und wird bei der Sterilisation nicht yerandert.
— D ic Wrkg. der Yitamine ist sicher gestellt, die Art ihrer Wrkg. noch hypo- 
thetisch. Fiir das W achstum sind sie von besonderer Bedeutung. In der Milcli 
hangt der Gehalt an Vitaminen von der Ernahrungsart des Muttertieres ab; die 
chemische Analyse ist deshalb unzureicliend, um den Nahrwert einer Milch zu be- 
stimmen. Es scheint ein riehtiger Kreislauf der Yitamine zu bestehen. Sie werden 
durch gew isse Bodenbakterien gebildet, die Pflanzen assimilieren sie, die herbivoren 
Tiere finden sie in den Pflanzen, der Mensch und die Omniyoren in den Pflanzen  
und den Tieren, die Carniyoren nur in den niederen Organismen, den Darm- 
hakterien. (Buli. Sciences Pharmaeol. 27. 255—69.) A r o n .

T hom as B . Osborne und L a fa y e tte  B . M en d e l, unter Mitwirkung von 
A lfred  J . W ak em an , Milch ais QueUe von wasserlSslichctn Vitamin. II. (I. ygl. 
Journ. Biol. Chem. 34. 537; C. 1919. I. 391.) Es schien m oglich, dali Sommer- 
milch bereits in kleineren Mengen w irke, ais W intermilcli, da Graser und andere 
Futtermittel, dereń reichlichere Verzebrung wiihrend des Sommers anzunehmen i 3 t, 
yitaminreich sind. Doch gab die mit Soinmermilch angestellte Versuehsreihe 
durchaus ahnliche Resultate, wie die friihere. (Journ. Biol. Chem; 41. 5 1 5 — 23. 
April. New H ayen, Connecticut Agric. Exp. Station; Ya l e  U n iv ., Sheffield Lab. 
of Physiol. Chem.) Sp ie g e ł .

0 . R osen h eim  und J . C. D rum m ond, Uber die Beziehung der Lipoćhrome su 
dem fettluslichcn accessorischen Nahrstoff. Es lassen sich einige Beziehungen zwischen  
dem Gehalt von Nahrungsmitteln an Yitamin A  u. dem an Lipochromen feststellen. 
Doch sind beide nicht identisch, denn in Futterungsyerss. an jungen Ratten, in 
denen Carotin oder der unyerseifbare lip.ochromreiche Anteil tierischer Fette einer 
yitaminfreien Grundkost zugesetzt wurde, blieben diese Zusatze unwirksam. In 
Lebergewebe wurde ein Lipochrom gefunden, das mit keinem bisher bekannten 
identisch ist, die bekannte Farbrk. des Lebertrans mit HsS 0 4  gibt u. eineu n. Be- 
standteil des Dorschlebertrans bildet. (Lancet 198. 8 6 2 — 64. London, Uniy. Col
lege; ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 366— 67. [Ref. W ie l a n d ].) Sp i e g e l .

R . K u sserow , D ie Yerdauung, ein Maisch-, Sauerungs- und Garprosefi. Ein 
Yergleich zwischen den Vorgangen der Brennerei und Hefefabrikation und den  
Yerdauungsprozessen des tierischen Organismus. (Brennereiztg. 37. S547— 48. 25/5. 
Sachsenhausen-Mark.) K a m m s t k d t .

E duard E. K ohm an und H . A. S h o n le , D ie YerdauHchJceil von Hiihnerhaui. 
D ie H aut von Hiihnem wurde zerrieben und auf dem W asserbade erwarmt, dann 
dnrch AuspreBsen von der Hauptmenge des Fettes befreit, wiihrend der gleichzeitig 
acflgeprefite wss. E itrakt, der beim Erkalten unter der Fettschicht gelatinierte, 
wieder mit dem Riickstand yereinigt wurde. D ieses Materiał, 2 6 ,3 %  Fett und
3,03% N  enthaltend, wurde in Form gebratener Kugeln an Menschen yerfiittert, 
so daB 65,1—67 ,5%  des N  in der Gesamtnahrung dadurch gedeckt wurden. Dabei 
wurde dieser N  ebenso gut ausgenutzt, ' wic solcher von F le isch , Eiern oder 
Milch. (Journ. Biol. Chem. 41. 4 6 9 —72. April. [3/2.] Indianapolis, Dep. o f Agri- 
cnlture.) Sp ie g e l .

C. F . L a n g w o rth y  und H arry  J . D eu e l jr . ,  D ie VcrdaulićhUit der rohen 
Stiirke von M ais, ILartoffel und Weizen. Entgegen der herrschenden Meinung zeigte  
sich rohe Starkę yon Mais u. W eizen beim Menschen yollkommen yerdaulich, die- 
jen ige von Kartoffeln zu 62,3—95 ,2 , durchschnittlich 7 8 ,2 % . B ei dieser tTaten 
unangenehme Storungen auf, die bei den ersten nicht beobachtet wurden. D ie  
Yerdaulichkeit der anderen N&hrungsbestandteile wurde nicht wesentlich beein-
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triichtigt. (Journ. Biol. Chem. 42. 27—40. Mai. [26/2.] W ashington, U . S. Dep. of 
Agriculture.) ' Sp i e g e l .

M ary S w artz  R osę , unter Mitwirkung yon L ou ise  M c D a n e ll B row n e, L ucy  
G ille tt, E liz a b e th  E ,o th erm el und H e len  Coombs, Yersuche uber dic A usnutsung  
eon 'Salepmannan. Bei Verfiitterung yon Salepmannan beim Menschen wurdc in
8  Verss. eine Auanutzung yon 94—100°/0, im Durchschnitt 97%  fesgestellt, wobei 
der G esam t-N -G ehalt des Kotes und sęin Gesamtyolumen zunahmen. B ei einem 
Diabetiker trat infolge dieser Ernahrung keine Glykosurie, bei einem anderen keine 
Minderung der B. von [j - Oxyj)uttersaure ein. B ei Kaninehea fiibrte die Verfutte- 
rung nicht zu einer Erhohung des Głykogengehaltes in der Leber. D ie  B . von 
Gas im Darm ist geringer ais bei Yerabfolgung vou Inulin. (Journ. Biol. Chem. 
42. 159—6 6 . Mai. [23/3.] N ew  York, Columbia Univ., Teachers College.) Sp ie g e l  •

E. C. W eb er  und J . B. W ils o n , D ie N ahrung des Meinen Sceherings. — 
Am moniak and Am inę ais Endprodukte der Zersetsung. D ie Hauptnahrung des 
kleinen Seelicrings (Clupea harengus) der Passamaquoddybay besteht aua Copepoden 
u. Schizopoden (Krabben). Von Copepoden kommen Calanus łinmarchicus, Pseudo- 
calanus elongatus und Temora longicorniB, klassifiziert ais „rote Nahrung", im 
Gegensatz zu den Schizopoden [Meganyefipbania norwegica (M. Sa k s .)] yor. Am- 
mouiak u. Aminę bilden sich in betrachtlichen Mengen bei der Zers. der Nahrung. 
Zwei Arten Bakterien, Bacillus B  und Bacillus des W alfischrauschbrandes, sind 
identifiziert. In ihren Kulturen werden Indol u. Skatol gebildet. (Journ. Americ. 
Chem. Sou. 42 . 841— 49. April. [26/1.] W ashington, D ept . 1 of Agriculture. Animal 
physiologieal Chem. Lab.) ‘ St e in h o r s t .

Carl L . A. S ch m id t und E . G. A llen , Weiterc Untersucliungeii uber dic Aris- 
scheidung von Taurin beim Menschen. N ach innerlieher Darreicliung von 10 g 
Tauriń zeigte sich im Harn gute Ubereinstimmung der Zunahme von Neutral- 
schwefel u. «-A m ino-N , woraus geschlossen wird, daB die Ausscheidung nicht in 
Form der Carbaminsaure erfolgt Irgendeine auagesproehene Anderung der Aus- 
scheidung von Harnstoff und NH 3  wurde dabei' nicht -beobachtet. (Journ. Biol. 
Chem. 42 . 55—58. Mai. [3/3.] Berkeley, Univ. of California, D ep. of Biochem. and 
Pharmacol.) SPIEGEL.

G nstav G artner, Atmnngsi-ersuche bei selir hohem Druck. W eiBe Mause blieben 
am Leben, auch wenn sie innerhalb 2—3 M n . unter Druck bis 25 Atmosphśiren 
gebracht wurden; eine Schadigung durch die b r i is k e  K o m p r e s s io n  war nicht 
festzustellen. Stundenlange Dauer der Kompression war ebenfalls unschadlich. 
D agegen ist r a s e h e  D e k o m p r e s s io n  todlich. Der N  wird bei der Kompression 
ins Blut u. in die Gewebe gepreBt u. gelangt bei der Dekompression nur langsam  
durch Diffuaion ,in  die Ausatmungsluft. W enn die Druckentlastung zu rasch er
folgt, dann kommt es zur B . yon Gasblasen im Blute, die eine Blockierung des 
Lungeukreislaufcs herbeifubren konnen, und zur Gasbildung in den Geweben, be- 
sonders im Neryensystem . — Am  raschesten gelingt es, die Tiere unbeschadigt 
aus dem hohen Druck im gewohnlichen Atmoaphiirendruck zu bringen, wenn man 
nicht gleichmaBig fortschreitend den Druck entlastet, sondern nach H a l d a n e s  Me
thode den Druck erst rasch auf die Hiilfte reduziert, dann eine Zeitlang wartet, 
wieder auf die Halfte reduziert uud dies Verf. wiederholt, bis die letzte Stufe mit
1 Atmosphare Uberdruck erreicht ist. — W ahrscheinlich kann die gefahrloae De- 
kompresaion -abgeklirzt werden, wenn an die Stelle yon N  der leichter diffusible H  
tritt. (P fltjGERs Arch. d. P h y a io l. 180 . 90—95. 24/4. 1920. [24/11. 1919]. W ien, 
Physiol. Uniy.-Inat.) A p.ON.

C arl Sonne, Uber die Wirkungsweise des Universallichtbades. Durch die Strah- 
lung wird die Hautob er flachę und ein sehr betrachtlicher T eil des Geaamtblutea 
des Korpers auf Tempp. erwarmt, die erheblieh uber dem Maximum der Fieber-
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temp. licgen konncn, die Korpertemp. erfahrt aber keine Eikóhung, w eil der nicht 
bestrahlte T eil des Korpers und die SchweiBabsonderung regulierend wirken. (C. 
r. soc. de biologie 83 . 705—7. 8/5. [15/4.*] Kopenhagen, Finsen Inst.) A r o n .

R ich a rd  D en iord , B ernard  F . S ch re in er  und H o llis  H . B e n io r d , Die 
Jiinwirkung von Uontgcnstrahlen a u f den Stoffwechsel des Krebskranken. Es wurde 
der Gehalt des Blutes bei bestrahlten Krebskranken untersucht auf Harnstoff, 
Harnsaure, Kreatinin, Chloride, Cholesterin, Fettsauren, Fett, Zucker, D iastase und 
das Verhaltnis von Blutkorperchen und Plasma. Harnstoff und Kreatinin zeigten  
keinerlei charakteristische Veranderungen, eine maBige Harnsaureyermehrung be- 
sland kurze Zeit nach der Bestrahlung. Sie ist yerursacht durch Kernzerfall und 
zeigt niehts Charakteristisches fiir die Maliguitiit. NaCl im Blut ist weder durch 
den Tumor, noeh durch die Bestrahlung beeinfluBt. D agegen ist der Gehalt des 
Blutes von Krebskranken an Cholesterin, Fettsauren und Fettsubstanzen im allge
meinen vermehrt. D ie Vermehrung des Cholesteringehaltes wird nicht durch die 
Bestrahlungsdauer, sondern mehr durch die Art des Tumors bedingt. Offensichtlich 
werden bei der Autolyse des Tumors Cholesterinsubstanzen frei, die Autolyse wird 
bedingt durch die Tatigkeit der Rontgenstrahlen. Das Blut von Krebskranken 
zeigt yermehrten Gehalt an Fettsauren u. Fettsubstanzen, diese werden durch die 
Bestrahlung yermindert, wofiir Vff. keine Erklarung geben konnen. Zueker- und 
Diastasengehalt ist nicht yerandert im Blute der Krebskranken. Durch die B e
strahlung wird die diastatische Fahigkeit des B lutes yoriibergehend yermehrt. 
Das Yerhalten des Blutes in seinein Verhaltnis von Plasm a und Korperchen wird 
durch die Bestrahlung nicht yerandert u. hat keine Bedeutung fiir die Diagnostik  
des Krebses. (Arch. of internal med. 25. 32—57. Buffalo, N ew  York State Inst. for 
the study of malign, disease.) Ca r l  L e w i n .**

I. T rau b e, Erwidcrung an H erm  W olfgang Heubner. D ie von H e u b n e r  
(Biochem. Ztschr. 101. 54; C. 1 9 2 0 . I. 345) gegen seine pliysikalisćlie Theorie der 
Arzneimittel- und Giftwtrkung (Biochem. Ztschr. 9 8 . 177; C. 1 9 2 0 . I. 95) gerichtete 
Kritik sucht Yf. zu widerlegen. (Biochem. Ztschr. 1 05 . 115—16. 20/5. [12/2.] 
Charlottenburg, Techn. Hochsch.) Sp i e g e l .

R u th  C. T h eis und H a lsey  J. B a g g , D ie W irkung M rarendser Injektio-nen 
des aktiven Bcschlages von Radium a u f den Stofficechsel beim Hundc. D ie An- 
wendung fiihrte zu gesteigerter Ausfuhr yon N ; die Veranderungen in  der Auafuhr 
von Harnstoff gehen mit denen des Gesamt-N gleich, N H 3-N  und Harnsaure er- 
scheinen dagegen auch relatiy yermehrt. Von Interesse ist eine sehr deutliclie, 
nicht mit Erhohung der Temp. zusammenhangende Yermehrung der Kreatinin- 
auBscheidung bei einem der Versuehshunde. D ie W rkgg. scheinen kumulatiyer 
Natur zu sein. (Journ. Biol. Chem. 41. 525—35. April. [10/2.] N ew  York, Memoriał 
Hospital; R o o s e y e l t  Hospital.) Sp ie g e l .

B a v id  B urns und A lex a n d er  W a tso n , D ie Wirkung der E ntfernung von 
Schildriise und Nebenschilddriisen a u f Herz und Zirkulation. II. Teil. W irkung  
von Guanidin au f das Froschherz. (I. Teil. Ygl. Journ. of Physiol. 52 . 8 8 . —  C. 1918 .
II. 90S.) Guanidinsalze in Konzz. von 0,25 bis 1,7° / 0 bewirken zuerst eine Be- 
schleunigung des Herzschlages durch Acceleransreizung, dann eine ausgesprochene 
anhaltende Yerlangsamung durch Reizung der Herzvagusnerven u. Vasokonstriktion. 
D er Angriffspunkt der Wrkg. des Guanidins liegt ahnlich wie beim N icotin in den 
sympathisehen Neuronen. (Journ. of Physiol. 53 . 3 8 6 —90. 18/5'. Glasgow, Physiol. 
Univ.-Dep.) Ar o n .

G eorg  M. W ish art, D ie Wirkung von Guanidininjektionen a u f den Kreatin- 
gehalt des MusJcels. Nach Injektionen vou Guanidinsulfat oder -carbonat findet 
sich in der Muskulatur yon Hunden, Katzen, Hubnera und Froschen eine geringe, 
mit der Gro8 n d"v wechselnde Zunahme des Kreatinsrehaltes. D iese
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ist nicht allein, wenn uberhaupt, eine Folgę der gleiclizeitigen Alkalosis. (Journ. 
of Physiol. 53. 440—45. 18/5. Glasgow, Physiol. Univ.-Dep.) A r o n .

D a v id  B urns und A le x a n d e r  "Watson, Guanidin und Adrenalin. Yorlaufige 
MitŁ Nach intrayenoser Injektion von 1 ccm l ° / 0  ig. salzsaurer Guanidinlsg. war 
der Anstieg des Blutdruckes durch Adrenalin bei der Katze hoher und mindestens 
von doppelt so langer Dauer ais in der Norm. D ie Reizbai-keit des FroschmuskelH 
und des Meerschweinchenuterus durch Adrenalin nahm nach vorhergehender Be- 
handlung mit 0,02°/oig. Lsg. von salzsaurem Guanidin zu. (Journ. of Physiol. 53. 
XCIX—C. 18/5. [31/1.*].) A EON.

F. Krihn, Thigenól im Kampfe gegen die Furunkulose. (Therap. Halbmonatsh. 
34. 264. 1/5. Berlin-Schoneberg, St. Norbertkrankenh. — C. 1 9 2 0 . III. 59.) J o a c h .

A x e l M. H jo rt und C harles E. K anfm ann , D ie lokalanasthesierenden Eigen- 
schaftcn des Phenylmethylcarbinols. Rac. Phenylmetliylcarbinol, C6 H 5  • CH(OH)- C H ,, 
wirkt sowohl am Kaniuchenauge ais au der menschlischen Haut stiirker anasthesie- 
rend, ais der isomere Phenyliithylalkohol (Rosenol) oder Benzylalkohol (vgl. H j o e t  u. 
E agan  (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 14. 211; C. 1 9 2 0 . I. 511), aber nicht im 
Yerhaltnis zu seiner groBeren Giftigkeit. A uch seine yerhaltnism&Big geringe Be- 
standigkeit spricht gegen seine praktische Verwendung. (Journ. Pharm. and Exp. 
Therapeutics 15. 129—34. April [5/1.] Y a l e  Univ. School o f Med.) Sp ie g e l .

A. R . C ushny, Uber optische Isomere. V. D ie Tropeine. (D ie bereits friiher 
(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 13. 71; C. 1919. III. 644) yeroffentlichte 
Abhandlung wird w egen zahlreicher darin yorhandener Druckfehler nochmala ab- 
gedruckt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 105—27. April.) Sp i e g e l .

E lliso n  L. R oss, Einwirkung von A tropin  a u f die HyperglyTeamie durch Chloro- 
form. Im Gegenaatze zu der durch A . hervorgerufenen Steigerung des Blutzucker- 
gehaltes (vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 12. 377; C. 1919 . III. 69) wird 
die durch Chlf. heryorgerufene durch yorherige A nwendung von Atropin nicht be- 
einfluBt. In bezug auf die Herzwrkg. beider Anaesthetica zeigt sich Atropin gleich- 
maBig wirksam. D agegen zeigte sich ein Unterschied in der durch beide heryor- 
gerufenen Glykiimie auch darin, daB diejenige durch Chlf. bei zweitiigigem Fasten 
vermindert auftrat, diejenige durch A. nicht. D ie Unterschiede zwischen beiden  
werden auf die stiirkeren Hemmungen der Atmung u. der Herztatigkeit beim Chlf. 
zuriickgefuhrt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 135—47. April [5/1.] 
Northwestern Univ. Medic. School.) Sp i e g e l .

A. D. B ush, Durchstromung der Schildkrótenmedulla m it Arzneimittetn. I I .  Aco- 
nitin, M orphin, Cocain, Chinin. (I. vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 14. 
313; C. 1 9 2 0 . I. 743.) D ie genannten Mittel wirken bei dieser Anwendungsart er- 
regend auf das Herzhemmungszentrum, Chinin anscheinend am starksten, dann 
Morphin. Curare scheint, obwohl es zuw eilen selbst erregend wirken kann, die 
Empfindliohkeit des Zentrums gegen Chinin und Strychnin zu yermindern. (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 173—79. April [22/1.] Univ. o f North Dakota, 
Dep. of Pharmacol.) S p ie g e l .

E duard B oeck er , Uber das Verhalten des Chinins im  Organismus. Bei e inem  
Patieuten, der iutramuskuliir 1  g  salzsaures Chinin bekam, wurde 10 Minuten da- 
nach im Urin 1 mg Chinin nachgewiesen. 5 Meerschweinchen erhielten in  0,5°/0 ig. 
Lsg. so v iel Chinin, daB eine Konz. 1 :5 7 0 0 —12 000 resultieren muBte. In dem 
nach yerschiedenen Zeiten entnommenen Blut war Chinin nicht nachweisbar. D er 
Lipoid- und Fettgehalt von Organen, roten Blutkorperchen usw. ist fiir dereń 
Fahigkeit, Chinin zu speichern, yon Bedeutung: E s wird yersucht, die Speicherung 
des Chinins in  Organen und Gewebselementen auf Grund der TEA UBEschen Haft- 
druektheorie zu erkliiren. (Biochem. Ztschr. 1 0 3 . 63—78. 1/4. 1920. [2/12. 1919.] 
B rrlin . Inst. f. Infcktionskrankheiten ..R o b e r t  K o c h “ .) JOACniMOGLU.
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3?. B . H ofm ann, Uber Vorhofflimmern und seine Unterdriickwig durch Chinidin. 
Am ausgeschnittenen, mit Lockescher Lsg. durchstromten Hunde- u. Katzenherzen 
setzt das Chinidin die Starkę der Vorhofskontraktionen betrachtlich, die Sehlag- 
freąuenz nur ganz unwesentlich herab. AuBerdem wird die Reizbarkeit sehr stark 
yerringert, so daB sowohl die Schwelle fiir die Auslosung yon Extrasystolen ais 
auch fiir das Auslosen yon Yorhofflimmeru unter der Chinidinwrkg. sehr stark er- 
hoht ist. D ie erfolgreiche therapeutische Verwendung des Chinidins zur Unter- 
driickung des Vorhofflimmerns ist wahrseheinlieh dadurch zu erklaren, daB die im 
Organismus auftretenden chemischen Reize wahrend der Chinidinwrkg. zur Er- 
zeugung von Flimmern nicht ausreichen. (Ztschr. f. Biologie 71. 47—64. 24/4. 1920. 
[21/11. 1919.] Marburg, Physiol. Inst.) A r o n .

Er. U h lm an n  und J . A b e lin , Beitrage zum  Opiumpróblem. I. Mitteilung. 
D ie W irkung des Opiums und seiner D ern a te  au f den Darm. Es wird eine Methode 
beschrieben, um am lebenden Tier (Meerschweinchen, Kaninchen) sowohl Peristaltik 
ais auch die Pendelbewegungen des Darmes zu registrieren. D ie Rings- u. Langs- 
muskulatur des Darmes wird durch Opiumalkaloide quantitativ yerschieden beein- 
fłuBt. (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 2 1 .5 8 —74. 28/4. Bern, Pharmakol. Inst.) J o a c h .

Er. U h lm an n  und J . A h e lin , Beitrage sum Opiumpróblem. II. Mitteilung. 
Die W irkung des Opiums und seiner D erim te a u f  den Darm. (I. Mitt. Ygl. Ztschr. 
f. exper. Path. u. Ther. 21. 58; vorst. Ref.). O p iu m  und M o r p h in  wirken in 
kleinen Dosen hemmend, in  groBen erregend auf den Darm, wahrend P a p a y e r in  
bei allen D osen eine Lahmung heryorruft. (Ztschr. f. eiper. Path. u. Ther. 21. 
75—96. 28/4. Bern, Pharmakol. Inst.) JOACHIMOGUJ.

Er. U h lm ann  und V. M ir m e ls te in , Uber Secalopan, ein neues Yollpraparat 
mus Secale cornutum. Nach Yerss. am Uterus in  situ, sowie auch am isolierten 
Uterus und Darm wurde gefunden, daB Secalopan (Extrakt aus Mutterkorn) gegen- 
uber anderen iihnliehen Praparaten starker wirkt. (Ztsehr. f. esper. Path. u. Ther. 
21.37—57.28/4. Bern, Pharmakol. Inst. Basel, pharinakol.-physiol.Inst.„Cita“ .) JOACH.

J . R . 3T. R assers, Uber die dem A drenalin gleićhenden Stoffe im Blutserum. 
Alkoh. Serumextrakt wirkt stark tonussteigernd auf den isolierten Mausedarm, am 
Arterienstreifen nach O. B. Me y e r , am isolierten Uterus yon Katze u. Kanineheu. 
Auch dialysiertes Serum, sowie das Dialysat sind wirksam, aber jedes fiir sich 
sehwacher, ais der Gesamtestrakt. (Nederl. Tijdschr. yoor Geneesk. 64. I. 785—91; 
Ber. ges. Physiol. 1. 465. [Ref. K o c h m a n n .].) S p ie g e l .

A la d a r  E lfe r  und J . K ap p el, D aten zur W irkung der JExtrakte einiger innerer 
D rusen bei Osteomdlacie. (N-, Ca-, Mg- und P-Stofficechseluntersuchmigen.) Nach 
Applikation von Extrakten aus dem hinteren T eil der H ypophyse, der Genital- 
drusen (Glanduovin, Extr. corp. lutei) des Thymus usw. konnte ein deutlicher Ein- 
fluB auf den Mineralstoffwechsel nicht beobachtet werden. (Ztschr. f. exper. Path.
u. Ther. 21. 104—28. Kolozsy&r, Intem e Klinik d. ungar. Uniy.) J o a c h im o g l u .

L eon  A sher, Beitrage sur Physiologie der Drusen. 41. M itteilung: A lo is  W aser, 
D as relatiie weifie B lu tbild  nach Injektion non E isen  und Schilddrusenpraparaten. 
(40. Mitteilung, ygl. Asher und H auri, Biochem. Ztsehr. 9 8 . 1; C. 1920 . I. 18.) 
FabrikmaBig hergestellter fl. SchilddruBenextrakt u. B u r r o o g h s  W ELLCOM E-Tabletten 
yerursachen bei Kaninchen, subcutan injiziert, eine Zunahme der p o ly n u c le a r e u  
Leukocyten mit einer entsprechenden Abnahme der Lymphocyten bei gleichblei- 
bender G e sa m tz ab l der weiBen Blutkorperchen. Ebenso wirken Injektionen von 
t a g l ic h  1 eem 1 ° / 0  Ferrum peptonatum. — D ie  subeutanen Injektionen von Schild- 
drusenextrakt und Fe uben eine Reizwrkg. auf das Knoehenmark aus. Verande- 
rungen a n  den Erythrocyten sind nicht wahrzunehmen. (Ztechr. f. B iologie 7L 107 
bis 116. 28/5. [8/2.] Bern, Physiol. Uniy.-Inst.) ARON.

B ern h ard  Z ondek, Der Einflufi des 3ypophysenextraktcs a u f die Peristaltik.
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(Beobachtungen am experimentellen Bauchfenster.) Intravenose Injektion von Coluitrin, 
einem 20°/oig- Extrakt aus dem Hinterlappen der Hypophyse, hat einen erregenden  
EinfłuB auf die Dickdarmperistaltik; zuweilen geht der Erregung eine kurzdauernde 
Hemmung voran. D ie durch Physostigm in heryorgerufene Yagusreizung am Darm 
wird durch H ypophysenestrakt noch w eiter gesteigert. D er Estrakt wird fur den 
klinisehen Gebrauch bei postoperativer Darmatonie empfohlen. (P f l Ug e r s  Arch. 
d. Physiol. 180. 6 8 -7 4 . 24/4. 1920. [31/10. 1919.] Berlin, U niy.-Frauenklinik; 
Patholog. Inst.) A r o n .

A le sa n d e r  P ilcz , Bemerkungen zu dem A ufsatz von B raune: D as Trional in  der 
Behandlung der E pilepsie und anderer Nercenkrankhciten11 in  N r. 3  dicser Zeitschrift. 
Gegeniiber den Befunden von B r a u n e  (Therap. Halbmonatsh. 34. 71; C. 1920.
I. 480) wird darauf hingewiesen, dafi Trional zur Vermeidung yon unangenehmen 
Nebenwrkgg. hoehstens 3 W ochen kontinuierlich gegeben werden darf. (Therap. 
Halbmonatsh. 34 . 291—92. 15/5.) JOACHIMOGLU.

E rich  K naffl-Lenz, Z ur Narkosdheoric. {Entgegnung an H . W inter stein und
I. Tranie.) Bekampfung der von den Genannten gegen die friiliere Veroffent- 
lichung des Vfs. (Arch. f. e ip . Pathol. u. Pharm ak..84. 6 6 ; C. 1919. I. 190) er- 
hobenen Einwiinde. (Biochem. Ztsclir. 105. 88—92. 20/5. [7/2.] W ien, Pharmakol. 
Inst. d. Univ.) Sp i e g e l .

D. I. M a ch t, J . G reenb erg  und S. Isa a cs, D ic W irkung einiger A ntipyretica  
auf die Hiirscharfe. D ie  Scliwelle fur die W ahrnehmung eines Tones (ais Ent- 
fernung) wird durch Acetanilid, Natriumsalicylat, A cetylsalicylsaure, Phenylsalicylat 
und einige andere Mittel erniedrigt, durch andere, w ie Aeetphenetidin, AntipyTin, 
Pyramidon erhoht. In Kombinationen fanden sich teils additive, teils synergistische 
Wrkgg., letztere besonders bei abweichender ehemischer Konstitution. (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutiea 15. 149—65. April. [7/1.] J o h n s  H o p k in s  U niv., 
Pharmaeol. Lab.) Sp ie g e l .

G eorg Sch on e, Uber antiseptische Wundbehand^ung und die E inw irkung einiger 
Antiseptica a u f die Gewebe. Klinischc Erfahrungen und experimentelle Untersuchungen. 
Da die Brauehbarkeit eines Antisepticums wesentlich von der lokalen Gewebsrk. 
abhangt, hat S c h On e  die W rkg. verschiedener A ntiseptica in yersehiedener Konz. 
unter besonderer Beriicksichtigung des Vucins am Kaninchen und am Menschen 
gepruft. Im Tieryers. zeigten sich sehon bei Vueininjektionen 1  : 10000 Gewebs- 
schadigungen, die bei 1 : 1000 bis 1 : 500 sich zu schweren Gewebsdegenerationen  
steigerten. Sublimat in entsprechcnder Konz. zeigte starkere, Chinin  und Carbol 
geringere Gewebsgiftigkeit w ieV ucin . Entspreehende Verss. am Menschen ergaben 
im wesentlichen dieselben Eesultate, doch erwies sich menschliches Gewebe re- 
sistenter ais K anincbengewebe. B ei intravenoser Durchspiilung einer Eitrem itiit 
"'aren die thrombosierenden und bei starkerer Konz. gangranescierenden W rkgg. 
des Vucin8  so erheblich, da8  diese Behandlung abzulehnen ist. Auch an isolierten 
Hautlappchen erwies sich Sublimat ais mehr, Carbol ais geringer schadlieh wie  
Vucin. B ei Lsg. des Antisepticums in eiweifireichen Medien waren die Einww. 
deutlicli geringer, allerdings ist hier auch mit geringerer antiseptischer W rkg. auf 
die Bakterien zu reehnen. W eitere Verss. beschiiftigen sich mit der Wirkungs- 
prufung der homologen R eihen des Hydroehinins, der Isomeren. und einige Yerss. 
mit Seren und Noyoeainlsgg. D ie  zum Schlusse zusammengefafiten Ergebnisse 
Uinischer Beeinflussung yon Geweben und Gelenken durch Vucin lassen eine 
Uberlegenheit d ieses Mittels gegeniiber den alten Antisepticis nicht erkennen. 
(Arch. f. klin. Chirurg. 113. 249—328. Greifswald, Chirurg. Uniy.-K lin.; ausfuhrL 
Sef. ygl. Ber. ges. Physiol. 1. 415—16. Bef. V o r d e r b r Og g e .].) Sp ie g e l .

Claude H. Marshall, Behandlung der Schlafkrankheit m it salvarsanhaltigem  
Serum. Nach intrayenoser Injektion yon 0,6 g  N e o s a lv a r s a n  werden dem Kranken
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1—2 Stdn. spater 10—40 ccm Blut entnommen und das gewonnene Serum intra- 
lumbal injiziert. D ic Therapie ist wirksamer, weil das Salyarsan die Trypanoaomen 
in der Cerebrospinalfl. erreicht. Intralumbale Injektion von 0,025 g  N e o s a lv a r s a n  
fuhrte bei einem Patienten zum Tode. (Brit. Medical Journal 1920 . 702 bis 
704. 22/5.) J o a c h im o g l u .

Curt W a ch te l, Uber die W irkung dtzender Ester (unter Beriicksichtigung der 
Gaskampfstoffe). In Verss. an Kaninchen wurden nach Einatmung von D im ethyl• u. 
Didthylsulfat,Bromessigsanrcester naw. drei yerschicdenc Krankheitstypen beobachtet:
1. Primiires Lungenodem, sekundiiro Herzsehwachę, StauungBerscheinungen in allen 
Organen. 2. Primiire pseudomembranose (meist absteigende) Pharyngitis, Laryn- 
gitis, Tracheitis und Bronchitis. Daneben besteht kein Ódem der Lunge. 3. A ll- 
gemeine Gewebs- und CapillargefiiBschadigung, wobei der Krankheitsyerlauf ais 
zunehmende Herzmuskelschwache oder allgemeine toxische Kachexie imponiert. 
Veriinderungen der Atmungaorgane fehlen. Mischformen kommen yor. (Ztschr. f. 
esper. Path. u. Ther. 21. 1—18. 28/4. Breslau, Pharmakol. Inst.) J o a c h im o g l u .

A ndre M a y er , Wirkungsweise der im Yerlauf des Krieges verwandten K am pf- 
gtise. Klassifikation der Kampfgase nach ihrer Wrkg. in erstickende, reizende und 
blasenziehende Gase und Beschreibung der durch sie heryorgerufenen Funktions- 
storungen und Yerletzungen. (C. r. d. l ’Acad. des scienccs 170. 1073—75. 3/5. 
[19/4.*].) R ic h t e r .

F ritz  R e itzen ste in , Der Gaskampf. Historisches zur Entw. des Gaskampfes. 
(Chem.-Ztg. 44. 425. S/6.) , J. Me y e r .

5. Pbysiologie und Pathoiogie der Korperbestandteile.
J . B. C ollip , Aufrechthaltung des osmotischen Druclces innerhalb des ZettkerneJS. 

(Vgl. Journ. Biol. Chem. 42. 207. 221; C. 1920 . III. 215. 213.) Mikrochemisch wurde 
gezeigt, daB der Kern von anorganischen Elektrolyten, wie Chlorid, Phosphat und 
Carbonat von K frei ist. W egn trotzdem, wie sich zeigen laBt, auch zwisehen  
Cytoplasma und Kern in jeder kernhaltigen Zelle osmotisches G leichgewicht be
steht, so miissen dafiir Nichtelektrolyten oder organische Elektrolyten yerantwort- 
lich  gemacht werden. D ie Konz. an gesamtem NichteiweiB-N scheint innerhalb 
kernhaltiger Erythrocyten drei- bis fiinfmal so hoch zu sein ais im entsprechenden 
Plasm a, an Amino-N ebenso viel groBer ais im entsprechenden Serum, und es 
wird angenommcn, daB diese Substanzen sich wesentlich im Kern konzeutrieren u. 
ausreichen, um deasen osmotische Spannung zu erhalten. (Journ. Biol. Chem. 
42. 227—36. 3 Tafeln. Mai. [25/2.] Edmonton, Uniy. of Alberta. Toronto, Uniy. of 
Toronto.) SPIEGEL.

A rthur L. T atu m , E ine Untersuchung uber die Verteilung des Jods zwischen 
Zellen und K ólloid in der Schilddriise. I. Methoden und Versuchsergebnisse bei den 
Schilddriisen von B in d , Hammel und Schwein. Zur Trennung der Zellen yon 
Kolloid wurden Gefrierschnitte der Driisen sofort in RiNGERache L sg. gebracht, 
die unter diesen Bedingungen alle 3  Kolloid aufnimmt. Es fand sich bei den 
Driisen der genannten Tierarten Jod sowohl in den Zellen, w ie im Kolloid, und 
zwar in ziemlich ubereinstimmendem Prozentsatz. (Journ. Biol. Chem. 42. 47—53. 
Mai. [8 /3 .] Chicago, Lab. o f Physiol. Chem. and Pharmacol. of the Uniy.) Sp.

L eon  A sh er , Beitrage zur Physiologie der Driisen. 42. Mitteilung. E rn st 
R u ch ti, Untersuchungen uber die Funktion der Thymus und der Schilddriise, gepruft 
am Yerhaltm  des respiratorischen Stoffwechsels bei normaler und erhohter A ujkn- 
temperatur. (41. Mitteilung ygl. A s h e r  u . W a s e b , Ztschr. f. Biologie 7 1 .1 07 ; C. 1920.
III. 21Q.) In Ergiinzung der Angaben yon A s h e r  und H a u b i  (Biochem. Ztschr. 
98. 1 ; C. 1920. I. 18) wird die starkę Yerminderung der Abgabe von COs und 
>v. !..'i Kaninchen nach Entfem ung der Schilddriise beatatigt. Entfernung der
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Tbymus fiir sich bewirkt solche Yermiuderung nur in geringem Grade, gleichzeitigo  
Yereinigung beider Operationen aber in sehr starkem, von kcinein Abklingen der 
Rk. gefolgtem , ebenso Schilddriisen - nach ■ Thymusoperation. Thymusoperation 
nach derjenigen der Scbilddriise ruft keine neue Senkung heryor, yerhindert aber 
das sonst eintretende Abklingen. — B ei erhohter AuBentemp. (33°) zeigen sowohl 
nur schilddriisenlose ais auch schilddriisen- und thymuslose Kaninchen wesentliehe 
Abnabme der Atmungsfrequenz. D ie Hitzepolypuoe stellt sich oft erst nach 1  Stde., 
oft uberhaupt nicht ein; die Empfindlicbkeit gegen kolie Warmegrade ist aber er- 
heblich herabgesetzt. (Biochcm. Ztschr. 1 0 5 . 1—42. 20/5. [31/1.] Bern, Physiol. 
Inst. d. Uniy.) SPIEGEL.

E. P. P ic k  und J u liu s  S ch iitz , Uber Storungen des Warmeliaushaltes nach
Nierenexstirpiation. D ie Nierenentfernung erzeugt eine Unteikuhlung. Das Ver- 
halten der operierten Tiere gegen Narkotica (Mg, Chloralhydrat) und temperatur- 
erhohende Mittel (/5-Tetrąbydronaphthylamin, Cocain) lassen auf yerminderte Emp- 
findlichkeit des Warmezentrums sehlieBen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 1 0 . 257 
bis 268. W ien, Pharmakol. Inst. d. U n iv .; ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 1. 
367—68. [Ref. E l l in g e r .].) Sp ie g e l .

F. Schnurm ann, Untersuchungen an E lritzen  uber Farbenwechsel und Lichtsinn  
der Fisćhe. Von allen bisher an Elritzen gemaehten Beobachtungen uber den 
Farbenwechsel von Fischen auf farbigem u. farblosem Untergrund (Melanophoren- 
trad Xanthophoren - Kontraktion und - Expansion) spricht keine gegen die An- 
nahme, daB die Sehąualitiiten der Fische am Tageslicht ahnliche sind, w ie die 
eines mit einem entsprechend gelben Glase bewaffneten, total farbenblinden Men
schen. (Ztschr. f. Biologie 71. 69— 98. 28/5. 1920. [15/12. 1919.] Munchen, Univ.-

1 .  H a b er la n d t, Gefriervcrsuche am Frosćhherzen. Im Vorgang der kiinstlichen, 
rasehen Gefrierung scheint ein Mittel gegeben zu sein , eine funktionelle Trennung 
des neryosen und rauskularen Gewebes itn W irbeltierherzen zu bewerkstelligen. 
(Ztschr. f. Biologie 71. 3 5 — 46. 24/4. 1920. [20/11. 1919.] Innsbruck, Physiol.

A. F le is c h , E nthalt der Arterienpuls eine aktive Komponentę? Fortlaufende 
Registrierungen yon Querschnitt u. Druck der physiologisch yollkommen intakten 
Arteria femoralis eines Hundes ergaben, daB weder unter n. Bedingungen, noch 
bei Bluthunger des G ew ebes, noch unter AdrenalineinfluB irgend eine Andeutung 
einer GefaBsystole auftritt. Demnach kann eine aktiye Forderung des Blutstroms 
durch die Arterien nicht existieren. (PFLtłGEP.s Arch. d. Physiol. 1 8 0 . 138— 48. 
24/4. 1920. [3/12. 1919.] Ziirieh, Physiol. Uniy.-Inst.) A r o n .

J. B . C oliip , Osmotischer Druck des Gewebes, bestimmt nach der kryoskopischen 
Methode. Beim Gewebe ist A  hoher ais bei Blut oder Lymphe (Journ. Biol. 
Chem. 4 2 . 207; C. 1 9 2 0 . III. 215); die elektrische Leitfahigkeit von GewebBex- 
trakten ist niedriger, ais diejenige von ahnlich hergestellten Blutextrakten. Es 
scheint also in der Gewebszelle eine hohere osmotische Spannung yorzuliegen bei 
groBerer Konz. an Niclitelektrolyten und geringerer an Elektrolyten. (Journ. Biol. 
Chem. 4 2 . 221—26. Mai. [25/2.] Edmonton [Canada], Univ. o f Alberta.) Sp i e g e l .

W alth er  H u lse , JJber den EinflufS der Kalksalze a u f M y drops und Nephritis. 
Zur theoretischen Begriindung der vom Vf. festgestellten giinstigen Wrkg. dient 
die Tatsache, daB Quellung der Gewebselemente zwar beim yollkommen ent- 
wickelten Ódem gegeniiber der Ansammlung freier FI. in den Gewebszwischen- 
raumen zurucktritt, aber stets yorhanden ist und bei mkr. Beobachtung der Ent- 
Btehung eines Ódems zuerst in  Erscheinung tritt. S ie wird deshalb ais primare 
Storung, ihrerseits erst durch V erlegung der Resorptionswege die Ansammlung 
freier FI. bedingend, aufgefaBt (ygl- auch Y ib c h o w s  Arch. f. Anat. u. Phys. 2 25 .

Augenklinik.) A r o n .

Inst.) A r o n .
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234) und erklart dadurch, daB infolge einer Storung des n. Molekulgleiehgewichts 
dea Korpers die Gewebekolloide eine yermehrte Anziehungskraft und ein gesteigertes 
Bindungayermogen fiir W . gewinnen. Der fjbertritt von NaCl in die Gewebe geht 
demjenigen des W. voraus. E s miiBte danacli die Zufuhr von fast allen Salzen 
auBer NaCl dem Odem entgegenwirken. — Gelegentlich wurde Steigerung der 
Ca-Wrkg. durch Kombination mit anderen Salzen, besonders des Mg, und auch 
mit Harnstoff erreieht. T eilw eise 3  Versagen der Therapie in einzelnen Fallen  
wird darauf zuruekgefiihrt, daB hier geniigender Ca-Gehalt des Korpers nicht 
erreieht wurde. — Der EiniluB des CaCL beschrankt sich nicht auf den Hydrops, 
sondern iiuBert sich auch gegeniiber akuter diffuser Glomerulonephritis. D ie  
Deutung dieser Wrkg. wird erortert. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 441—45. 19/6. 
Halle a. S., Medizin. Univ.-Klinik.) Sp ie g e l .

N orm an  C. W etze l und T ora ld  S o llm a n n , Jodabsorption von der mensch- 
lichen H aut aus. Bei gesunder Haut kann die Absorption von J ,  in Form yon 
Tinktur oder richtig hergestellten Salben aufgetragen, durch sie nur gering sein, 
da der Nachweis von J im Harn danach nicht gelang. D ie  Priifung erfolgte durch 
Zusatz von verd. H 5 SO< und N aN 0 2  und Ausschiitteln mit Chlf. (Journ. Pharm. 
and E ip . Therapeutics 15. 169—72. April. [20/1.] Cleyeland, W estern Eeserye 
U niv., Medic. School.) Sp i e g e l .

J . B areroft, A. Cooke, H. H a rtr id g e , T. E . P arsons und W . P arsons, D er 
Strom des Sauerstoffs durch das Lungenepithel. Es gelang bei allmahlicher Herab- 
setzung des Oa- Partialdrucks bis auf 84 mm H g der N achw eis, daB das arterielle 
Blut in vivo sowohl bei Euhe w ie bei Arbeit weniger 0 3  enthielt, ais das gleiche 
Blut bei Korpertemp. an der Luft aufnahm. Eine Selbstreduktion des Blutes 
konnte ausgeschlossen werden. W ahrend der Arbeitsperiode ergab sich aus dem 
Quotienten des Os-Verbraucha und der Differenz des 0 2-Druckes eine Diffusions- 
konstante yon etwa 100. D ie Sekretionstheorie kann durch das Versuchsergebnis 
ais erwiesen betrachtet werden. (Journ. of Physiol. 53. 450—72. 18/5. Cambridge, 
Physiol. Lab.) A r o n .

T. E . Parsons, W. P arsons und I. B areroft, Reaktionsanderungen im  B lu t bei 
Muskelarbeit. (Vgl. Journ. of Physiol. 53. 450; yorst. Eef.) B ei herabgesetzter 
Sauerstoffspannung der Atmungsluft ( 8 8  mm Hg) war das Blut der Versuchsperson 
bei einer gegebenen COs-Spannung weniger alkal. ais das n. Blut, aber diese Aci- 
dose wurde durch Eeduktion der alyeolaren CO, - Spannung yollig  kompensiert. 
Arbeitsleistung yerursachte bei Os-Mangel eine ebenso groBe Abnahme der H'-Konz. 
des Blutes, w ie doppelte Arbeitsleistung unter n. Bedingungen. (Journ. o f Physiol. 
53. C X -C X I . 18/5. [20/3.*].) A r o n .

F red er ick  S. H am m ett, Untersuchungen Ober Veranderungen in der chemischen 
Zusammensetzung des Menschenblutes. B ei jedem Indiyiduum finden sich yon W oche 
zu W oche Abweichungen im Gehalte von Gesamt-N, NichteiweiB-N u. Blutzucker, 
dereń Betrag in gewissem Sinne fiir das Indiyiduum charakteristisch, ein Zeiehen 
seiner Stoffsyechselkonstanz ist. Von den einzeln bestimmten Bestandteilen zeigen  
in steigendem MaBe Abweichungen Kreatinin, gesamter NichteiweiB-N, Gesamt-N, 
Kreatin, Zucker, Harnsaure, Aminosauren, Harnstoff und Eest-N. Zwischen dereń 
absol. Mengen 14 Stdn. und 3’/j Stdn. nach dem Essen bestehen keine erheblichen 
Differenzen, yor dem Friihstuck finden sich ein wenig geringere W erte fiir Nicht- 
eiw eifi-N , Harnstoff und Harnsaure. D ie absol. Mengen von Kreatin, Harnsaure, 
Aminosauren, Eest-N  und besonders Harnstoff zeigen Tendenz zur Abnahme mit 
deijenigen des gesamten NichteiweiB-N, wahrend die absol. Menge des Kreatinins 
dayon, sowie yon den Konzentrationsanderungen aller anderen Bestandteile und yon 
den indiyiduellen Stoffwechselschwankungen unabhSngig ist und auch keine gleich- 
maBige ąuantitatiye Beziehung zum Kreatingehalt erkennen laBt. Harnstoff. Krea-
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tinin und Harnsiiure scheineu im Blute der Holie des gesamten NichteiweiB-N in 
absol. und relatiyer Anderung in derselben Art zu folgen w ie derjenigen des Ge
samt-N im Harne. Mit dem Steigen oder Fallen des HamstofFs im Blute scheint 
gegensiitzliches Verhalten des Rest-N verbunden. (Journ. Biol. Chem. 41. 599—615. 
April. [27/1.] Philadelphia, Pennsylyania Hospital.) Sp i e g e l .

W . A rn o ld i, Verdndcrungen des Blutes nach Nalirungsaufnahme. D ie Auf- 
nahme selbst geringer Mengen von Nahrungsmitteln bedingt auch ohne gleich- 
zeitige Zufuhr von PI. eine Pl.-Yerschiebung zwischeu Gewebe und Blut. D ie  
Konz.-Anderungen des Blutes sind ais Folgen yasomotoriecher Einfliisse anzusehen. 
(Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 21. 97— 103. 28/4.) J o a c h im o g l u .

J . B. C o llip , Wirlcung des Schlafes au f die Alkalireserve des P lasm as. D ie  
Dicarbonathohe des yenosen Plasm as wurde in drei Unterss. durch den Schlaf un- 
yerandert, in sechs anderen deutlicli erhoht gefunden. Hieraus und aus den Be- 
obachtungen yon L e a t h e s  (Brit. Medical Journal 1919. II. 165) iiber die Ver- 
mehrung des CO. in den Alveolen wird auf eine Erhohung der H'-Konz. wahrend 
des Schlafes geschlossen. (Journ. Biol. Chem. 41. 473—74. April. [17/2.] Edmonton 
[Canada], Univ. of Alberta.) Sp i e g e l .

A u gu st K r o g h , Studien iiber den capillarmolorischcn Mechanismus. I. D ie  
Bedktion a u f Beize und die Innervation der BlutgefafSe in  der Froschsunge. (Ygl. 
Journ. o f Physiol. 52. 457; C. 1919. III. 648.) Mkr. Unterss. an der Froschzunge 
zeigeu, daB der arterielle Druck nicht imstande ist, in nennenswertem MaBe die 
Capillareu zu erweitern, wenn sie tonisch kontraliiert sind , wiihrend der yenose 
Druck hinreicht, sie zu fullen, wenn sie aut schwachę chemische oder mechanische 
lokale Reize erschlafft sind. Der Fiillungsgrad der CapillargefaBe hiingt demnach 
nicht vom arteriellen Blutdruck ab, sondem vom Grad der Kontraktion oder Er- 
schlaffung der CapillargefaBwand. — Lokale mechanische oder chemische Reize 
oder geringe Mengen schwacher Sśiuren, Cocain, Adrenalin usw. konnen eine Er- 
weiterung sowohl der Capillaren wie der Arterien heryorrufen. Urethan erweitert 
die Capillaren, ohne die Arterien anzugreifen. D ie Rkk. der GefaBe auf lokale 
Eeize werden durch Cocain aufgehoben. — Elektrische Reizung der Zungenneryen 
sind ohne W rkg. auf die Capillaren, dagegen kann starkę mechanische Reizung 
Capillaren und Arterien betrachtlich erweitern.

D er Capillartonus ist nicht oder wenigstens nicht hauptsachlich neryosen Ur- 
sprungs, sondern hiingt yon der Blutzufuhr ab. D ie Substanz, auf welche die 
tonische Wrkg. zuruekgefiihrt werden muB, ist unbekannt; O* kann nicht in Frage 
kommen. (Journ. o f Physiol. 53. 399—419. 18/5. K openhagen, Zoopbysiol. Uniy.- 
Lab.) . A r o n .

J .B . C ollip , I. Osmotischer Druck von Serum und Erythrocyten bei verschicdenen 
Vertebratentypen, bestimmt nach der kryoskopischen Methode. Mit einer Mitteilung 
uber die W irkung des Gefrierens a u f das Arterienblut der B atte. Fiir die Blut- 
korperchen wurde A stets niedriger gefunden ais fiir das entsprechende Gesamtblut 
und Serum. D er Unterschied entspricht einer Druckdifferenz yon ca. 400 mm H g .—
II. W irkung der Verdiinnung a u f den osmotischen Druck und die elektrische Leit- 
fiihigkeit von Gesamtblut, Blutserum und Blutkorperchen. Verdiinnung auf das 
Doppelte bewirkt beim Serum eine Abnahme des osmotischen Druckes um 50%, 
bei Blutkorperchen vom kernhaltigen w ie vom kem freien Typus um 57— 60%. D ie 
Beeinflussung der Leitfahigkeit weist auf einen hoheren Konzentrationsgrad yon 
Elektrolyten im Serum hin ais in den roten Zellen, obwohl sie in der fl. Phase der 
Zellen derjenigen des Serums gleichkommen oder selbst iiberlegen sein kann. (Journ. 
Biol. Chem. 42 . 207—20. Mai. [25/2.] Edmonton [Canada], U niy. of Alberta.) Sp ie g e l .

G. L ilje stra n d  und I . L in d h a rd , D ie Bestimm ung der Z irkulati onsgeschw in  - 
digkeit beim Menschen m it H ilfe der arteriellen und venósen 00 ,-S pan n u n g  und der
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GO^-Au&scheidung. D ie  Best. der Blutgeschwindigkeit beim Menschen nach dem 
Prinzip von FlCK aus arterieller u. yenoscr COs-Spannung des mit 0 2  gesiittigten  
Blutes u. der COj-Ausscheidung ist weniger befriedigend ais die NO-Methode yon 
K r o g h  und L in d iia r d . D ie individuellen Schwankungen in der Form der CO,- 
Absorption des mit 0 2 gesiittigten Blutes notigen dazu, diese Kurye fiir jedes 
Indiyiduum gesondert zu bestimmen. (Journ. of Physiol. 53. 420—30. 18/5. Kopen- 
hagen, Univ.-Lab. f. Physiol. d. Korperiibungen.) A r o n .

F red er ic  F en ger , Bemerkungen iiber die Gerinnungswirkung thromboplasiischer 
M ittel. D ie Ergebnisse von H a n ż l ik  und W e id e n t h a l  (Journ. Pharm. and Exp. 
Therapeutics 14. 157; C. 1920. I. 396) werden beanstandet, da die erheblichen 
Abweichungen ihrer Einzelergebnisse auf ungenugende Beherrschung der Methode 
schlieBen las 3 en. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 167—68. April. [14/1.] 
Chicago [Illinois], Lab. von ARIIOUR and Company.) SPIEGEL.

Jam es J. S h ort, Die B ildung von Acetonlcorpern im Gefolgc der Atheranas- 
thesie und ihre Beziehung zum Dicarbonat des Plasmas. Entgegen den Angabeu  
von R e im a n n  u . B lo o m  (Journ. Biol. Chem. 36 . 211; C. 1919. I. 491) fanden Vff. 
ein Anwachsen der Konz. yon Acetonkorpem im Blute erst einige Stdn. nach der 
Aniisthesierungszeit, nicht wiihrend derselben; sie konnen daher nicht mit der Ab- 
nahme des Dicarbonats wahrend der Anasthesie in Verb. gebracht werden. D ieses 
nimmt sogar bei dem Anwachsen yon /̂ Osybuttersaure zu. — Es wird darauf hin- 
gew iesen, daB bei Best. der (3- Oxybuttersaure nach derartigen Auiisthesien leicht 
Fehler durch die Ggw. von A. entstehen konnen. (Journ. Biol. Chem. 41. 503— 13. 
April. [10/2.] N ew  York, N. Y. Post-Graduate Medical School and Hospital.) Sp ie g e l .

F. S chw eriner, Der Anteil der Polypeptide und Aminosauren am Beststickstoff 
des Blutes. Polypeptid-N konnte ais Bestandteil des Kest-N nur bei Tumor- und 
I>eberkranken nachgewiesen werden. D er Anteil der Aminosauren betriigt 9,3° / 0  mg 
und zeigt keine erheblichen Ausschlśige. D ie akute gelbe Leberatrophie zeichnet 
sich durch erhohten Kest-N mit gleichzeitiger absol. und relatiyer Vermehrung der 
Aminosauren so sehr vor den Befunden bei allen iibrigen Krankheiten aus, daB 
dies Yerhalten in zweifelhaften Fiillen wohl diagnostisch brauchbar ware. Bei 
Nierenkrankheiten mit N-Ketention konnen die Aminosauren ein w enig yermehrt 
sein, werden aber dann doch nur einen geringen T eil des erhohten Kest-N aus- 
machen. B ei Nephrosen konnen sie , ohne absolut yermehrt zu sein, einen sehr 
erheblichen Kest-N darstellen. (Ztschr. f. esper. Path. u. Ther. 21. 129—35. 28/4. 
Berlin, Yirchow-Krankenhaus.) J o a c h im o g l u .

A. C hauffard, P . B rod in  und A. G rigan t, D ie Bestimmung der Harnsdure 
im  B lu t. D ie  Best. erfolgt colorimetrisch durch die Blaufarbung mit dem Phosphor- 
wolframsaurereagens von F o l in  u. D e n i s ; tatsachlich wird der Gehalt an Harn- 
saure und Gesamtpurinen ermittelt. Der „Harnsaurespiegel“ im Blut morgens 
niichtern wurde bei Infektionen, Ikterus, Gicht und akutem Rheumatismus meist 
anniihernd normal gefunden, bei Nierenentziiudungen manchmal, bei Arteriosklero- 
tikern immer erhoht. (C. r. soc. de biologie 83 . 672—74. [8/5.*].) A p.ON.

S tefan  R usznyak , Chinin und B lu t II. Mitt. Chininmrkung und paroxysmale 
Hdmoglobinurie. (I. Mitt. vgl. Biochem. Ztschr. 104. 9; C. 1920 . III. 161.) Blut 
bei parosysmaler Hiimoglobinuiie zeigte mit Chininblut tJbereinstimmung insofern, 
ais beide durch COa hamolysiert werden, und diese Wrkg. bei 37° ausbleibt. 
W ahrend aber Chinin sich an die Blutkórperchen bindet, fand sich die wirksame 
Substanz des Hamoglobinurieblates im Serum. (Biochem. Ztschr. 105. 117—19. 
20/5. [13/2.] Budapest, III. Med. Klinik d. Uniy.) Sp ie g e l .

E rn st F r ie d r ic h  M u ller , Zur Kenntnis der Verdauungsleukocytose. Theo- 
retische Betraehtungen. (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 21. 136—40. 2S/4. Ham
burg, Pathol.-bakt. Lab. d. Marinelazaretts.) J o a c h i.m o g l c .



(łuBtav J o erg en sen , Untcrsuchungen iiber die Beziehung der Abhangigkeit der 
Leiikocytenzalil von der KSrperhaltung. D ie Zahl der weiBen Błutkorperchen hangt 
von der Stellung des Korpers ab; ist niedrig bei aufrechter Halturig und erhoht 
beim Liegen. Der Obergang von der hoheren auf die niedrigere Zahl findet atatt, 
wenn der Korper den W inkel von 45° iiberschreitet. N icht der Lagewechsel an 
sich, sondern die Lagerichtung des Korpers (horizontal oder vertikal) ist maBgebend 
daftir, in  welches Niveau sich dic Leukocytenzahl einstellt. D ie Unterschiede sind 
sehr bedeutend, oft iiber 100°/o (z- B. 3300: 11600 cmm). (C. r. soc. de biologie
83. 689—91. 8/5. [15/4.*] Kopenhagen, Univ.-Inst. f. gerichtl. Medizin.) A r o n .

R ich a rd  E g e , Studien iiber die Yerteilung der Glucose zwischen dem Plasma 
und den roten Błutkorperchen und iiber einige hierauf beziiglichc Probleme. D ie 
roten Błutkorperchen des Rindes, der Ziege, des Kaninchens und des Hundes sind 
ffir Glucose undurchdringlich, die des Menschen aber nicht. Verschiedene Bestst. 
des Volumcns der roten Błutkorperchen in verschiedenen Lsgg. zeigen, daB an der 
Grundlage der membran-osmotischen Theorie keine Zweifel bestehen; urn aber das 
Verh. der menschlichen Błutkorperchen zu yerstehen, muB man zugeben, daB die 
Glucose von der Membranwand adsorbiert wird und nur langsam ins Innere ein- 
dringt. (C. r. soc. de biologie 83. 697—99. 8/5. [15/4.*] Kopenhagen, Physiol. 
Univ.-Inst.) A r o n .

R . B rin k m an n  und E. v a n  D am , tTber die physiologisehe Verteilung des 
Zuchem a u f P lasm a und Korperehen. Vff. sind in  einer friiheren Arbeit (Arch. 
internat, de physiol. 15. 105) ebenso w ie F a l t a  u . R ic h t e r -Q u it t n e r  (Biochem. 
Ztschr. 1 0 0 . 148; C. 1920 . I. 307) zu dem Ergebnis gelangt, daB die Korperehen 
in der Norm zuekerfrei sind. Sie fanden ferner enge Beziehungen zwischen den 
ersten Phasen der Gerinnung und der Permeabilitat der Korperehen; diese tritt 
Bchon in jenen ersten Phasen ein , daher auch in mit N aF, Oxalat oder Hirudin 
yersetztem Blute. Ein beąuemes Mittel, das den Gerinnungsanfang hemmt und die 
Łnpermeabilitat der Korperehen erhalt, ist Durchleiten eines indifFerenten Gases. 
(Biochem. Ztschr. 105. 93—95. 20/5. [8/2.] Groningen, Physiol. Inst. der Reichs- 
nniv.) Sp ie g e l .

H . H a r tr id g e , Absorption von CO-Hamoglobin-Gelatinescheiben. Aus Verss. 
aber die Dauer der Absorption von CO durch Hamoglobinfarbenfiltcr (ygl. Journ. 
of Physiol. 51. 252; C. 1918. I. 202.) wird berechnet, daB 0,0005 Sek. erforderlich 
sind, damit CO bis in die Mitte eines Blutkorperchens ( =  I/a f i )  eindringt,
2 Sek. um eine 40°/oig. Hamoglobiulsg. voll zu sattigen. (Journ. of Physiol. 53. 
LXXV— L X X V II. 18/5. [31/1.*].) A r o n .

A. E.. Cnshny, D as kolloidfreie F iltra t des Serums. Durch Kollodiumsilckchen 
der Br it is h  X y l o n it e  CostP. (Nr. F. 4241 A.) unter einem Druck yon 15 mm Hg  
filtriertes Rinderserum liefert ein kolloidfreies Filtrat. In diesem sind die nicht- 
kolloidalen Bestandteile (Salze, Zucker, Hamstoff) mit Ausnahme der Mg- u. Ca- 
Salze in der gleichen Konz. enthalten w ie in dem urspriinglichen Serum. Ca und 
Mg sind teilw eise an die EiweiBkorper des Serums gebunden, die ubrigen Nicht- 
iolloide aber in einfacher Lsg. yorhanden. CO, kann nicht durch B. von EiweiB- 
alkaliyerbb. ans den Dicarbonaten ausgetrieben werden. (Journ. o f Physiol. 53. 
391—98. 18/5. Edinburgh, Pharmakol. Univ.-Lab.) A r o n .

E. N a th a n , Uber das Verhalten experimentell Wassermann-p o sitw  gemachter 
Sera gegeniiber der Ausfloćkungsreaktion, sowie iiber die Struktur des SypJiilisserums- 
Die Eingriffe, d ie  zu einer Anderung des Dispersitatsgrades der Globulinę und 
damit zu e in e r positiyen WASSERMANNschen Rk. b e i akt. n. Menschenseren fiihren 
(vgl. H i r s c h f e l d  u . K l i n g e r ,  Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. e ip e r .  Therapie I. 
21. 40. 24. 199; C. 1914. I. 1590. 1915. II. 970; N a t h a n ,  Ztschr. f. Immunitats- 
forsch. u. eiper. Therapie I. 27. 219; C. 1918. II. 481), bedingen keine Anderung
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des Verb»ltens solcher Seren  b e i d e r  Sachs-G E O R G lschen Ausflockungsrk. oder des- 
je n ig e n  y o n  e igen liem m enden  Seren . D ie  d u rc b  je n e  Eingriffe erz ie lten  Y eriinde- 
ru n g e n  d u rf te n  d a h e r  n ic h t d e r b e so n d e ren  Q u a lita t dea  S y p h ilis se ru m s en tsp rech en , 
so n d e rn  d en jen ig en  Y o rg an g  b e d e u te n , d e r im  ak t. S e ru m  in  u n sp ez ifisch er W eise  
zu p o sitiy e r WASSERMANNscher R k . f iih rt. D ie  m o g liche  K o n s titu tio n  dea S y p h ilis 
serum s w ird  a u f  G ra n d  d ie se r  T atsache, b e so n d e rs  u n te r  Annahme y o n  zw ei 
P a r tia lfu n k tio n e n , c ro rte r t.  (Z tsch r. f. Immunitatsforseh. u. e rp e r . Therapie I. 29. 
562—80.10/6 .1920. [15/12.1919.] Frankfurt a . M., D e rm ato l. Univ.-Klinik.) S p ie g e l .

L u d v ig  H ek to en  und H . J. C orper, Einjlufi von Thorium X  a u f die A n ti-  
korperbildung. D ie W irkung des Th X  wurde intrayenos an Kaninchen er- 
probt, die zum Zwecke der Immunisierung eine einmalige intraperitoneale Dosis 
von 25 ccm Schafsblutkorperchen erhielten. Bei friihzeitiger Gabe des Th X  wurde 
die Pracipitinbildung im Blut stark behindert; ist die B. schon im G ange, so ist 
der EinfluB des Th gleieli N uli. D ie Wrkg. geht also auf die B. der Pracipitine, 
nicht auf diese selbst. Da auch die Leulcocyten stark beeinfluBt werden, liegt die 
Annahme ursachlicher Zusammenhiinge nahe. D ie B . von Hiiinolysmen scheint 
durch Th X  nicht behindert zu werden (im Gegensatz zur Wrkg. von Bzl. und 
Rontgenstrahlen). Mit diesen beiden biologisch wirksamen Substanzen hat Th X  
gemeinsam, daB es auf der Hohe der Antikorperbildung diese nicht beeinfluBt; oa 
unterscheidet sich yon ihnen aber dadurch, daB es auch zu dieser Zeit ausgesproehene 
Leukopenie lieryorruft. (Journ. of infect. dis. 26. 330— 35. Chicago, J o h n  Mc C o r-  
m ic k  Inst. f. inf. dis.) S e lig m a n n .* *

M anfred S ch ierg e , Uber die Beziehungen der Typhusagglutininc zu  den Eiweifi- 
kórpern des Serums. Bei gleichzeitiger Fallung yon A gglutininen und Serum- 
eiweiB mit Ammoniuiusulfat, COa, K aolin, kolloidalem Eiaenhydroiyd zeigt sich, 
daB die Agglutinine an eine bestimmte Fraktion nicht gebunden sind. Auch das 
Albumin kann agglutininhaltig sein. (Ztschr. f. Immunitatsforseh. u. esper. Therapie I. 
29. 527— 42. 30/4. 1920. [15/12.1919.] Leipzig, Med. Uniy.-Klinik.) J o a c h im o g l u .

F. S ch iff, Zur Theorie der Weil-Felixschen Reaktion. D ie 1916 von W eii- 
und F e l i x  uber das W esen dieser Rk. ausgesproehene Ansicht ist auch heute 
noeh bakteriologisch und serologisch befriedigend. Eine Paragglutination oder 
eine Steigerang von in n. Serum yorhandenen Antikorpern ist weniger wahr- 
scheinlich. (Ztschr. f. Immunitatsforseh. u. exper. Therapie I. 29. 11—23. 13/2.
1920. [1/5. 1919.].) J o a c h im o g l u .

E . W e il  und A. F e lix , Uber den Doppeltypun der Beceptoren in der Typhus- 
Paratyphusgruppe. Der in der Proteusgruppe yorkommeude Doppeltypus der Re- 
ceptoren konnte auch beim Paratyphus fi aufgestellt werden und wies dort genau 
dieselben Eigensehaften auf. Auch sind beim Paratyphus f i  im Krankenserum, 
sowie im kiinstlich erzeugten Immunserum scliarf zwei yerschiedenartige A gglu
tinine naefiweisbar, welche den beiden Receptorenarten entsprechen. In den kunst- 
lich erzeugten Immunseren gegen Typhus-, Gartner, Paratyphus A- u. B-Bacillen 
finden sich zwei yerschieden wirkende, namlich groBfloekende und kleinflockende 
Agglutinine. D iese Bacillen besitzen labile Reeeptoren, die mit den groBflockenden, 
und stabile Reeeptoren, die mit kleinflockenden Agglutininen der korrespondierenden 
Immunseris in Rk. treten. D ie stabilen Rezeptoren sind gegenuber der Einw. 
yon hoheren Temppn HC1 und NaOH, sow ie yon CeH0OH in den Nahrboden auBer- 
ordentlich widerstandsfahig, die labilen Reeeptoren aber gegen alle diese Eingriffe 
sehr empfindlich. 2 Stdn. auf 100° erhitzte Bakterien erzeugen nach 3 Injektionen 
fast immer rein kleinflockende Immunsera. D ie beiden Agglutinine zeigen keine 
Differenz in ihrer Thermoresistenz. Bei Typhusbacillen konnten an yerschiedenen 
Stellen wesentliehe Differenzen der Reagierbarkeit der stabilen bindenden Gruppen 
festgestellt werden. D er stabile Reeeptorenapparat von T yphus-, Paratyphus A-
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und B-Bacillen bestcht aus Hauptreceptoren, die — w ie die labilen Hauptreceptoren
— fiir jede dieaer Arten spezifisch sind, und au3  sekundaren Reeeptoren (Neben- 
reeeptoren), die untereinander w eitgehende Verwandtschaft aufweisen konnen. Dem- 
zufolge ist zwischen T yphus, Paratyphus A und B die Mitagglutination in der 
Kegel durch kleinflockende Nebenagglutinine bedingt- In Ausnahmefallen nur 
bilden heterologe groBfloekende Agglutinine die IJrsache der Mitagglutination. D ie  
stabilen bindenden Gruppen von Typhus- und Gartnerbacillen sind identiseh; diese 
beiden Bakterienarten unterscheiden sich nur durch ihre labilen Reeeptoren yon- 
einander. Der C A STELL ANls ch e Yersuch yersagt bei Immunseris und Kranken- 
seris: bei allen 4 Bakterienarten, wenn im Serum heterologe groBfloekende A gglu
tinine yorkommen; zwischen Typhus und Gartner auch dann, wenn das Serum nur 
kleinflockende Agglutinine enthiilt. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 
29. 24—91. 13/2. 1920. [10/6. 1919.] Prag, H ygien. Inst. d. Dtsch. Univ.) J o a c h .

Friedrich . B r e in l , Uber die Agglutinine des normalen Rinderserums. Ent- 
sprechend den Befunden yon W e i l  und F e l ix  (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. 
exper. Therapie I. 29 . 24; yorsfc Ref.) wurden im Rinderserum gegeniiber den 
Yertretern der Typhus- und Paratyphusgruppe und der X-Stamme zw ei Agglu- 
tinationstypen (grob- und feinflockend) festgestellt. D ie  kiinstlich erzeugten 
Agglutinine sind im n. Serum vorgebildet. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. 
Therapie I. 29 . 491—98. 30/4. 1920. [16/11. 1919.] Prag, H ygien. Inst. d. Dtsch. 
Univ.) JOACHIMÓGLU.

W . G eo rg i, Uber die hiimolytische W irkung des Meerschweinchenserums im  
salzarmen Medium. B ei der HamolyBe von Hammelblut durch Meerschweinchen- 
serum im salzarmen Medium (Traubenzuckerlsg.) besteht ein Optimum der Wrkg. 
bei mittleren Serumdosen. D ie H am olyse ist yon der Konz. abhangig. D ie Vor- 
behandlung von Meerschweinchenserum mit Hammelblut in der Kalte yermindert 
kaum merklich die ham olytisehe W rkg. im salzarmen Medium, wahrend der gleiche  
Eingriff die hiimolytische Wrkg. des Meerschweinchenserums in physiologischer 
NaCl-Lsg. beseitigt. (Ztschi-. f. Immunitatsforsch. u. erper. Therapie I. 29 . 92 bis 
124. 13/1. 1920. [1/8. 1919.] Frankfurt a. M., Inst. f. esper. Therapie.) J o a c h .

K  Cori und G. R a d n itz , Uber den Gehalt des nienschlichen Blutserums an 
Komplement und Normalamboceptor fiir HammdblutM rperchen. D er Komplement- 
wert des menschlichen Serums sehwankt zwischen 0,25 bis 0,015; der am haufig- 
sten erhobene W ert betragt 0,069. D er Amboeeptorwert sehwankt zwischen 0,25 bis 
0,0019, der am haufigsten erhobene W ert betragt 0,03. D as Verhaltnis yon Kom
plement zu Amboceptor ergibt: in 16,2% hoheren Komplementwert, in 20,0% gleiche  
Werte, in  63,7% hoheren Amboeeptorwert. A us diesen Zahlen geh t hervor, daB bei 
Gesamthamolysinbestst. im menschlichen Serum, wenn sie iiber den tatsiichlichen Kom- 
plementgehalt AufschluB geben sollen , leicht falsche (zu niedrige) W erte sich ein- 
stellen. Unter 16 fieberhaften Fiiilen zeigten 10 erhohten, 3 mittleren, 3 herabgesetzten 
Komplementwert. Milzesstirpation yerhindert Anstieg des Komplements im Fieber 
uieht. Aus dem Komplementgehalt lassen sich bei Infektionskrankheiten keinerlei 
prognostische Schliisse ziehen. — B ei Lues ist der Komplementgehalt yermindert, 
(Ztschr. f. Immunitatsforsch. I. 29 . 445—62. 30/4. 1920. [1/10. 1919.] Prag, Deutsche 
Med. Uniy.-Klinik.) JOACHIMOGLU.

F. S ch iff, Uber das Auftreten spesifisclier antihamolytiseher Eigenschaften im 
normalm Serum nach Behandlung m it Organen des heterogenetischen Typus. Spezi- 
fische antilytische Funktion yon Menschen- und Kaninchenserum gegeniiber der 
spezifiachen Hammelbluthiimolyse tritt nicht nur nach Yorbehandlung der Normal- 
seren mit frischen Hammelblutkorperchen auf (Phiinomen yon Sa c h s , Dtsch. med, 
Wchschr. 31. Nr. 18; C. 1 906 . I. 378), sondern auch nach solcher mit auf 100° er- 
hitzten. Gleiche Wrkg. hat ferner Vorbehandlung mit Organen von Meerschweinchen,

16*
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Pferd, Hund und Huhn, wiihrend die BlutkSrperchen dieser Tiere und Organe und 
Blutkorperchen von Menach und Kaninchen unwirkaam sind. (Vgl. auch FORSS- 
m a n n  und F e x ,  Biochem. Ztschr. 61. 6 ; C. 1915. I. 374.) Es sind danach wirk- 
sam alle diejenigen Zellen, die Hammelamboceptor zu binden yermogen, hetero- 
genetigehe Receptoren enthalten, von hammelhamolysinbindenden Blutkorperchen 
nur diejenigen, die eine heterogenetische Receptorąuote besitzen. Kochen schwScht 
die antagonisierende PJihigkeit der Hammelblutkorperchen und der wirkeamen 
Organe meist ab, ohne sie aufzuheben. — D ie  Hiimolyse von Rinderblut kann speri- 
fisch durch Menschenblut gehemmt werden, das mit Rinderblutkorperchen vor- 
behandelt ist; Vorbehandlung mit Hammelblutkflrperchen iat unwirkaam, auch wenn  
ais HSmolysin ein Hammelblutkaninehenamboceptor benutzt wird. (Ztschr. f. Immuni- 
tatsforsch. u. exper. Therapie I. 2 9 . 543—61. 10/6. 1020. [13/10. 1919.] Berlin, 
Krankenhaus Moabit.) S p ie g e l .

F r ied r ich  B re in l, Beitrag sur Kenntnis der Wassermannschm Redktion. D ie  
komplementbindenden Stoffe dea Luetikerserums konnen an Organzellen gebunden 
werden, ohne daB die Menge oder der physikalisch-chemische Zustand sich andem. 
D ie WASSEEMANNsche Rk. ist eine echte Antigen-Antikorperrk. Der Antikorper 
wird durch die resorbierenden Organstoffe heryorgerufen, die durch den luetischen  
ProzeB in spezifischer W eise yerSndert werden. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. I. 29. 
463—74. 30/4. 1920. [9/10. 1919.] Prag, H ygien. d. Dtsch. Uniy.) J o a c h im o g lu .

F ran z G erlach, Zur Frage der Wirksamkeit von normalem Serum le i der M ilz- 
brandinfekłion. In Bestatigung der Ergebnisse von H u t y k a  u . M a n n i n g e r  (Zentral- 
blatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. 83. 518; C. 1 9 2 0 . I. 140) wurde durch n. Sera vou 
Pferden, Schaf und Bind keine Schutzwrkg. gegen folgende subcutane Infektion 
mit Milzbrand bei Kaninchen erreicht. Auch die Sera von K aninchen, die nach 
Impfung mit Immunserum einer virulenten Infektion widerstanden hatten, hesaBen 
keine Schutzwrkg. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. 84. 396—400. 12/5. 
Modling bei W ien, Staatl. Tierimpfstoffgewinnungsanstalt.) S p ie g e l .

K nud F a b er  und A. Jforgaard, Is t die GlyJcosurieschicelle ein konstanter Wert 
fiir jedes Individuum  ? Bei 16 yerschiedenen Kranken mehrmals in  Zwischenraumen 
beatimmt, wurde die Glykosuriesehwelle bei demaelben Indiyiduum immer bei 
gleichem Blutzuckergehalt gefunden, sie yariiert dagegen yon einem zum anderen 
Indiyiduum yon etwa 0,09—0,19% Blutzucker. (C. r. soc. de biologie 83 . 711— 14. 
S/5. [15/4.*] Kopenhagen, Med. Uniy.-Klinik.) A kon.

G eorges R o d illo n , D ie CalciumoxaT.atkrysta.lle in  der Ruckenmarksflussigkeit. 
Beim Eintrocknen des beim Zentrifugieren wasserklarer Riickenmarksfl. erhaltenen 
Riickstanda sieht man neben den Zellelementen manchmal K rystalle, meiat rhom- 
bische, z. T . auch rosettenartige. D ie rhombiachen aind Ca-Oxalat und bilden sich 
in eiweiBarmen Ruckenmarksfll., die Rosetten in  eiweifireichen, bei Ggw. eiweiB- 
haltiger oder zuckerartiger Substanzen. (Buli. Sciences Pharmacol. 27. 249 bis 
255. Mai.) A eok-

V an  E w ey k , D ie Beeinflussung der inneren Sekretion des Pankreas durch Spinat- 
sekretin. D ie  Vers. zeigten Ausbleiben sowohl der Adrenalinhyperglykamie ais der 
alimentiiren Hyperglykamie durch Dextroaezufuhr beim mit Spinatsekretin (BlCKL) 
behandelten Kaninchen. D ie  Wrkg. auf Adrenalinhyperglykamie verschwindet bei 
Erhitzen des Estraktes auf 100—103°, wahrend diejenige auf Dextrosehyperglykamie 
noch nach Erhitzen auf 140° (2 Stdn.) unyerandert ist. D ie Art der Wrkg. macht 
es sehr wahrscheinlich, daB die Injektion eine yermehrte endokrine Tatigkeit des 
Pankreas heryorruft. (V ib c h o w s  Arch. f. Anat. u. Phys. 2 2 7 . 113—21. Berlin, 
Pathol. Inst. d. U n iy .; ausfiihrl. Ref. yg l. Ber. ges. Physiol. 1.379. [Ref. G r o l l  ].) Sp.

SchluB der Redaktion: den 12. Juli 1920.


