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A. Allgemeine u. physikalische Chemie.
Beckm ann, Gedćichtnisrede auf Em il Fischer. Nekrolog. (Sitzungsber. Kgl. 

PreuB. Akad. Wisa. Berlin 1 9 2 0 . 698—703. 1/7.) P f lu c k e .
Ghistav H aas, Em il Fischer zum Gedacktnis. Gedenkworte zum Jahrestage 

des Sterbetages des groBen Forschers. (Prometheus 31. 329—30. 17/7.)' P f l u c k e .
Th. Sabalitschka, Neue Forschungen und Ergelnisse der wissenschaftlichen 

Chemie. Ubersicht iiber die neuesten Fortschritte der theoretischen Chemie. (Pliarm. 
Ztg. 6 5 . 5 5 3 - 5 5 .  28/7. 573— 75. 4 /8 . 593—95. 11/8.) Ma n z .

D ie T a tig k e it der Physikalisch-Tećhnisćhen Eeichsanstalt im Jahre 1919. Die 
in den einzelnen Abteilungen der Anatalt zur Priifung rein wissenschaftlicher 
und praktiseher Fragen geleisteten Arbeiten werden im Auszuge aus dem an das 
Kuratorium der Anstalt im Marz 1920 erstatteten Bericlite besproeben. (Ztschr. f. 
Instrumentenkunde 4 0 . 87—101. Mai. 111-/-26. Juni.) Rt)HLE.

Otto L iesche, Eine Methode zur graphischen Darstellung chemischer Verbindungen 
und Reaktionm. Das bereits besprocbene graphische Yerf. (Ztschr. f. pbysik. Ch. 
9 4 . 663; 0 . 1 9 2 0 . III. 293) wird mit besonderer Beriicksichtigung biochemischer 
Yerbb. und Rkk. bescbrieben. (Biochem. Ztscbr. 105 . 282—304. 7/6. [30/3.] Berliń- 
Dahlem, Kaiser W ilhelm -Inst. f. Chemie.) J. Meyek.

J. J. Thom son, Masse, Energie und Strahlung. Vf. nimmt an, daB die M. 
eines Elektrons um das Elektron herum yerteilt ist, und daB seine elektrostatiache 
Energie in Wahrheit kinetisehe Energie dieser M. ist. Dabei sollen die einzelnen 
Masseteilchen sich mit Lichtgesewindigkeit bewegen. Die Vorstellung wird auf 
eine Theorie der Refraktion angewandt, und es wird bemerkt, daB die quantenhaft 
verteilte Energie dieser Elementarmassen, dereń Wert weit unter der M. des Elek
trons liegt, die Giiltigkeit des CouLOMBachen Geaetzes fur aehr kleine Entfernungen 
unmoglich macht. (Philos. Magazine [6] 39. 679—89. Juni.) Byk.

Arthur H. Compton, Radioaktwitat und Gravitationsfeld. Nach ihrer hohen 
D. sollten die radioaktiven Mineralien im Erdinnern starker vertreten sein ais 
auf der Erdoberflache; das wiirde aber eine weit hohere Erdtemp. zur Folgę haben 
ais die beobachtete. Man kommt so zu der Vorstellung, daB die Aktivitat von 
der Intensitat des Schwerefeldes abhangt, und daB sie yielleicht fiir die gleichen 
Materialien im Erdinnern bei der dort herrsehenden geringeren Schwere kleiner 
ist ais auf der Oberflache. An Stelle der Priifung des Einflusses der Schwere auf 
die Aktivitat laBt sich nach E in s t e in  s allgemeiner Relatiyitatatheorie die eines 
Einflusses einer Drehung auf die Radioaktmtat setzen. Es wurde die Strahlung 
einer rotierenden Rohre mit Ra-Emanation mit der der ruhenden Rohre verglichen. 
Dabei tritt jedenfalls kein EinfluB von hinreichender GroBe auf, daB man an eine 
wirksame Abnahme der Radioaktivitat im Erdinnern denken konnte. (Philos. 
Magazine [6] 3 9  659—62. Juni. [3/2.] Cambridge, Univ. CAVENDISH-Lab.) B y k .

A n iela  M uszkat, t}ber den fi-Bucksto/i. D ie RuekstoBatome werden bei den 
Verss. yielfach absorbiert. Um diese Fclilerąuelle zu vermeiden, wird eine radio- 
aktiye Scbicht durch Dest. im Vakuum hergestellt und der RiickstoB unmittelbar 
nach der Dest. beobachtet. Es ergibt sich esperimentell dann eine untere Grenze 
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fiir die Wirksamkeit des BiickstoBes. (Philos. Magazine [6] 39. 690—94. Juni 
1920. [Juni 1919.] Warschau, Radiolog. Lab. d. wissensehaftl. Gesellschaft.) B y k .

B . 'W hiddington, Notiz zu den X-Spektrcn der JElemente. Vf. hat bereits 
friiher eine Beziehung zwischen Elektronengeacbwindigkeit und O rdnuD gszabl der 
Elemente aufgestellt, von der er jetzt zeigt, daB sie unter gewisseii Annabmen aus 
der Qaantentheorie in die M oSELEYsche Beziehung zwischen Schwingungszahl der 
Bontgenstrablen und Ordnungszahl iibergeht. (Philos. Magazine [6] 8 9 . 694— 96. 
Juni. Leeds, Univ.) B y k .

J. A. E w ing, Die spezifische Wannę des gcsattigten Dampf es w id  die JEntropie- 
temperaturdiagramme gewisser Fliissigkeiten. Die genannte Modifikation der spezi- 
fisehen Wiirme stebt in Beziehung zur Entropie von gesattigtem Dampf u. der FI. 
im Sattigungszustande. Triigt man die Entropie ais Temp.-Funktion fur Dampf 
und FI. auf, so ergibt sieb mit der Entropie ais Ąbszissenacbse eine Kurve, die 
beim kritiseben Punkt, wo Dampf u. FI. ineinander iibergehen, ein Masimum be- 
sitzt. Die Kurven sind zum Teil ruckliiufig. Zu ihrer Best. ist die Kenntnis der 
Yerdampfungswiirme u. der spezifischen Wiirme bei konstantem Druck erforderlieb. 
Mit Hilfe dieser Daten fiibrt Vf. die Zeichnung der Diagramme durch fiir A., Pro- 
pylalkohol, A ., Bzl., eine Beihe von Fettsiiureestern, wie Atbylpropionat, Essigsaure. 
(Philos. Magazine [6] 3 9 . 633—46. Juni.) B y k .

B. Anorganische Chemie.
H. D. Gibbs, Die Hersłellung von Salzsaure aus Chlor und Wasser. Chlor 

reagiert mit W . im Sinne der umkehrbaren Gleichung Cl2 H20  ^  HC1 HOC1, 
letzteres zerfallt auf die Dauer besonders unter dem EinfluB von Lieht in HC1 
und O. Die Rk. gestattet wegen ibres unsicheren Verlaufes keine teehnische An- 
wendung. B o h a e t  und A d a m s  (Journ. Amerik. Chem. Soe. 4 2 . 523; C. 1 9 2 0 . 
IV. 276) fanden bei ihren auf anderem Gebiete liegenden Unteres., daB die B . von 
H.C1 aus Cl, +  H ,0  in Ggw. yon Holzkohle energischer verlauft, vor allem fallt 
die B . yon HCIO fort. Je nach der angewandten Temp. entsteht daneben CO, 
bezw. COs. Aus seinen eingehenden Verss. folgert Vf., da 13 die B k . zwischen Cl2, 
HsO und C bei Tempp. von 0—130° nur zur B . von HC1 und C 02 fiihrt, auf die 
Schnelligkeit des Verlaufes der Bk. sind Temp., Konz. des Cis-W.-Gemisehes und 
vor allem die speziellen Eigensehaften der Kohle von entsebeidendem EinfluB. 
Alles Nahere besagen die Kurventabellen des Originals. (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 12. 5 3 8-41 . Juni 1920. [28/10. 1919.] Washington, D. C., Farbstofflab. d. 
Bureau of Chemistry.) G r im m e .

W . Lawrence B ragg , Die Krystallstruktur von Zinkoxyd. Vf. beobachtete 
Beflexionen an der Basisebene der Prismenflacbe erster Ordnung, der Prismcnfliiehe 
zweiter Ordnung und der Pyramidenflache von Zinkoiyd. Die X-Strahlen waren 
solche einer Pd-Antikathode. Auf Grund der Beflesionen weist er dem Minerał 
die folgende Struktur zu. D ie Zu-Atome sind auf zwei hexagonalen Flachengittem  
angeordnet, dereń Zentra ungefahr so liegen wie die von gleiehgroBen Kugeln bei 
hexagonaler Packung. Da die O-Atome leieht im Yerhaltnis zu den Zn-Atomen 
sind, gestattet das Bontgeubild niebt, ihre Stellung genau zu bestimmen. Doch 
ist es mit der Annahme nicht in Widerspruch, daB sich die O-Atome auf hesago- 
nalen Flachengittem befinden, die mit denen der Zn-Atome identisch sind, u. die 
dureb eine Translationsbewegung aus ihnen hergeleitet werden. Die Symmetrie 
der Krystallstruktur ist dibeiagonal-polar. Vf. hat dann noch, wenn auch weniger 
genau, CdS und W urtzit (ZnS) rontgenograpbisch untersucht, die die gleiche Sym
metrie wie ZnO besitzen. Die in Andeutungen erhaltenen Strukturen werden mit 
derjenigen der kubischen Zinkblende (ZnS) yerglichen. (Philos. Magazine [6] 39. 
647—51. Juni. Manchester, Uniy.) B y k .
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J. H. L. Johnstone und B. B. B oltw ood, Die relative Aktwitat von Radium 
und des Uraniums, mit dem es sich in radioaktivem Gleićhgewićht befmdet. Es wird 
zuniichst die Aktiyitiit dea Ur-Minerals, die vom Ur in Gemeinschaft mit seinen 
samtlichen Abbanprodd. herriihrt, mit der des reinen Ur, des Mutterelementes, yer- 
glichen. Ais Mutterelement gilt dabei das Ieotopengemisch Ur I und Ur II. Ais 
Minerał eignet sich ein reiner, primiirer Uranit. Ein kleiner Th-Gehalt ist wiinschens- 
wert. D ie Aktiyitat des reinen Ur wurde am Urano-Uranioiyd bestimmt, das aus 
reinem Urannitrat bereitet -war. Dieses gleiche Oxyd wurde auch ais Standard bei 
der analytischen Best. des Ur im Minerał benutzt, um so eine unmittelbare Be- 
ziehung zwischen den analytischen und radioaktiyen Messuugen herzustellen. Die 
Schichtdicke der angewandten Priiparate war so gering, daB auf die Absorption 
innerhalb der Schicht keine Riicksieht genommen zu werden brauchte. Im Minerał 
war wegen des Entweichens yon Emanation nicht strenges Gleićhgewićht mit samt
lichen Abbauprodd. yorlianden, wofiir korrigiert werden muBte. Das Verhaltms 
der Aktiyitat des Ur im Minerał zu der des reinen Ur ergab sich aus den Messungen 
zu 4,73. Dann folgt die Best. des Yerhaltnisses der Aktiyitat von Ba zu der des 
Ur, mit dem es im Gleićhgewićht ist. Es ergibt sich zu 0,488. Diese Befunde ge- 
statten ein Urteil dariiber, ob die Abbaureihe Ur I, Ur II, Io, Ra eine einfaehe ist, 
oder ob sie sich verzweigt. Eine einfaehe Reihe erweist sich allerdings ais un- 
moglich, aber auch eine Verzweigung łiiBt sich bisher nicht in einer Weise an- 
geben, die mit den experimentellen Ergebnissen in befriedigender Ubereinstimmung 
ist. Vff. vermuten, daB diese mangelnde Ubereinstimmung zwischen Theorie und 
Experiment an einem Fehler in den experimcntełlen Bestst. der Reichweite der 
a-Strahlen des Ur liegt. Es ist deslialb noch yerfruht, die genetischen Zusammen- 
hiinge in den ersten Elementen der Ur-Ra-Reihe schematisch darstellen zu wollen. 
(Amer. Joum. Science, S i l l i m a n  [4] 50. 1—19. Juli.) B y k .

Frank C. Mathers, Neue Methoden zur Herstellung von Trilcaliumblcihydrogen- 
octafluorid. TriJcaliumtteihydrogenoctafluorid, BKP-HF*PbF4, wird hergestellt durch 
Zusammenschmelzen yon Kaliumhydrogenfluorid mit Bleiperosyd, die Schmelze 
wird mit konz. HF behandelt und bei 225° getroeknet. Die Behandłung mit HF 
und das Trocknen wird wiederholt bis der Riickstand fast weiB ist. Ausbeute bis 
86°/0. Das Tetrafluorid wird in 62°/0 Ausbeute erhalten durch direktes Losen von 
frisch hergestelltem Bleiperosyd in fast wasserfreier HF. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 42. 1309—11. Juli. [20/2.] Bloomington, Indiana Univ.) STEINHOBST.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
R o g er  C. W ells , Mitteilung itler JBrannerit. (Chem. News 121. 22. 9/7 . —

C. 1920. H I. 437.) J u n g .
J. R. Sutton, Bemerkungen zu einigen Streitfragen uber den Diamant. Die 

AnBicht, daB hellbraune, rauchfarbene Diamanten immer bersten, ist falsch. Es 
besteht kein Unterschied gegeniiber hellen Diamanten mit Einschłiissen. — Die in 
eioigen Minen gefundenen scheinbaren Spaltstucke (Pseudocleayage) sind keine 
Fragmente, sondern yerdanken ihre Entstehung einer anormalen Krystalłisation. — 
Entgegen der Ansicht yon MlERS (Ency. Brit. 1910) istY f. der Meinung, daB Dia
manten ofters in Gruppen gefunden werden und Zeichen eines ursprunglichen Zu- 
sammenhanges besitzen. D ie Theorie der Entstehung wird erortert. — Krystałlo- 
graphische Eigenart der Bultfonteindiamanten. (Transactions of the Royal Soc. of 
South Africa 8. Teil 2; Chem. News 120. 303—7. 25/6.) J tjng .

W . Petraschek, Das Alter der polnischen Erze. Auf Grund eingehender Be- 
schreibung der obeTSchlesisch-polnischen Blei-Zinkerze und der Erze im Kielcer 
Gebirge werden Schliiese auf ihr Alter und ihre B. gezogen. "Wahrend die Erze 
der obersehlesischen Trias Lsgg. yon niederer Temp. ihren Ursprung yerdanken,
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notigen die paragenetiscłien Beziehungen der Lagerstiitte von Miedzianka zur An- 
nahme warmer Quellen ais Erzbringer. (Verh. geol. Reichsanst. Wien 1918. 262 
bis 270. 1/11. 1918.) B is t e r .

R. Sokol, Uber die chemischen VerMltnisse der Gesteine des Bohmerwaldes. 
Ans der Analyse von J o s e p  H a n u ś  eines Glimmerachiefergneises aus dem Stein- 
bruch Kolo bei Taus wurde, zuniichst ausgehend yon „Metallkemen11, die minera- 
lische Zus. des Gesteins berechnet. Da diese Methode, die nicht der Wirkliclikeit 
entspreehenden idealen Strukturformeln der Mineralien zugrunde legend, nicht sehr 
genau ist, so wurde nocli der W eg eingeschlagen, der yon den Gewichtsprozenten 
bestimmter Mineralien ausgeht, wodurch bessere Ubereinstimmung mit dem Diinn- 
schliffbilde erzielt wurde. Nach den Metlioden von B e c k e , G r u b e n m a n n , O s a n n  
und L in c e  wurde festgestellt, daB das Gestein ein Paragneis ist, namlich aus 
einem sandigen Sediment am Anfang der tonigen Reihe heryorgegangen ist. — 
Mit dieser neuen Analyse wurden alte Gt&BELsche Analysen yon Bohmerwald- 
gneisen und -graniten verglichen und die Einordnung der Gesteine in die Ortho- 
oder Parareihe yorgenommen. (Yerh. geol. Reichsanst. Wien 1918. 226—39. 1/10. 
1918.) B is t e k .

Erw in  K ittl, D ie Gesteine der Bosensłeinmasse. (Rottenmanner Tauern.) Ge- 
naue petrographisclie Unters. des Bosensteingranits mit Angabe von cbemiselien 
Analysen und kurze Besehreibung der krystallineu Schiefer der Bosensteingruppe 
und ihrer naheren Umgebung. — Ein neues Ganggestein, das vorlaufig Hornblende- 
porphyrit genannt wird, von der Gfrorenseescharte und ein neuer Hornblende- 
peridotit vom Talhof bei Rottenmann im Paltental werden beschrieben. Ersteres 
besteht aus groBen mit Biotit yerwacŁsenen, griinen Hornblendekrystallen in einer 
hellen, holokrystallinen Grundmasse aus Quarz, kleineren Hornblenden u. Plagioklas 
mit yersehiedenen Einschlussen und Aceeesorien. Der Hornblendeperidotit ist ein 
schwarzes, stark zers., fast nur aus groBen Hornblendekrystallen bestehendes Ge
stein, in dem keine anderen primaren Mineralien bestimmt werden konnten. (Jahrb. 
geol. Reichsanst. Wien 69. 255—300.)* B is t e k .

C. H. K id w ell, Analyse einer Sole aus dem Ligonier Bohrloch in Pennsylvanien. 
Die dem nordwestlich Longbridge, Pa., Westmoreland County, zwischen Loyal- 
hanna Creek u. der LincolnstraBe gelegenen Bohrloch aus einer Tiefe yon 6184 FuB 
entstammende Sole entha.lt mehr ais dreimal soyiel Salze, wie Meerwasser, und 
zwar faBt ausschlieBlich in Form von Chloriden. Bromide felilen yollstandig.
D .53’4 1,0777. Temp. beim Eintritt in das Bohrloch 67,3°. R k . schwach sauer. 
Geruch „schal<:. Yf. geht dann auf die Frage der B . tiefliegender Solen ein, ins- 
besondere auf die yon R . v a n  A. M il l s  u. R o g e r  C. W e l l s  (U. S. Geol. Survey 
BI. 693) erorterten Moglichkeiten der Konz. von eingeschlossenem Meerwasser und 
der Umkehrung des Yerhaltnisses Ca : Mg in den tiefliegenden Solen und dem 
Seewasser, durch dessen Konzentrierung sie entstanden. (Joum. Washington Acad. 
of Science 10. 385—89. 19/7. [8/5.].) B is t e r .

In R egen  und Schnee gelSste Stoffe. Bericht iiber die Unters. yon Schnee u. 
Regen in der industriefreien Stadt Mt. Yernon (vgl. T r ie s c h m a n n  , Chem. News 
119. 49; C. 1919. n i .  777). (Chem. News 121. 13—14. 9/7. [18/6.] Mount Vemon, 
Iowa, C o r n e l l  College.) J u n g .

D. Organische Chemie.
Treat B. Johnson, Die Entwicklung der Pyrimidinchemie. Bericht iiber die 

Entw. der Pyrimidinchemie seit der Entdeckung der ersten Pyrimidinyerb., des 
Allosans, im Jahre 1817 durch B r u g n a t e l l i  bis auf unsere Tage. (Joum. Ind. 
and Engin. Chem. 10. 306—12. April 1918. New Hayen, Connecticut, S h e f f ie l d s  
wissenschaftl. Schule d. YA LE-Uniy.) G r im m e .
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B. Neum ann und H. Schneider, Die Uberfuhrung von Acetylen in Acetaldehyd 
und JEssigsaure. Aus den Verss. der Vff. zur Uberfuhrung von Acetylen in Acet
aldehyd und Essigsaure im Laboratorium ergaben a ich folgende giinstigste Be- 
dingungen: Zur Herst. von Acetaldehyd arbeitet man bei 30° in einer 96°/0ig. 
Essigsaure, welche 8 g Mercurisulfat in 100 ccm enthalt; es lassen sich fast 90°/o 
des Acetylens umwandeln. — Zur Darst. yon Essigsaure benutzt man dieselbe 
Essigsaure mit Quecksilbersulfat, nachdem man Sauerstoffiibertrager, am wirksamsten 
Vanadiumpentoxyd, zugesetzt hat, und leitet abwechselnd Acetylen und Sauerstoff 
ein. Es werden Ausbeuten bis 83°/0 erzielt. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 3 . 189—92. 
3/8. [20/5-] Breslau, Techn. Hochsch., Inst f. chem. Technologie.) • J u n g .

E ilic h i Y am asaki, Die stufenweise Hydrolyse des Triacetins. Aus den Verss.
von DE H e s d p t in e  (Ztschr. f. physik. Ch. 1 3 .561) 
und L o w e n h e r z  (Ztschr. f. physik. Ch. 15. 
389) folgt, daB das Verhaltnis der Hydrolyse 
unabhangig von der Natur der alkoholischen 
Radikale ist. Bei gleicher Saure haben dem- 

\  y ć  /  nach die Ester primarer, sekundarer oder ter-
X q /  X d  /  tiarer Alkohole die gleiche Gesehwindigkeits-

konstante K  der Hydrolyse. Demnach sind 
die Yerhaltnisse am einfachsten auagedriickt durch die Stufenrkk. M( — >■ M, — >■ 
M, — >• M4, die die Gesohwindigkeitskonatanten 3 K , 2 K ,  bezw. K  besitzen. Der 
stufenweise Beaktionsyerlauf ist:

Triacetin Diacetin Monoacetin Glycerin

CHsAc CH,Ac CHjOH CH,OH CH^OH CH..OH
CHAc (JilOH ÓHAc ÓHOH tJHAc CHOH
CH2Ac CHsAc CHjAc 6 h sA c ĆH2OH ĆH,OH

(A) (B) (C) (D) (E) (G)
Schematisch laBt sich der Reaktionsverlauf durch die Figur 1 darstellen. Die 

Einzelheiten sind aus den zahlreiehen Tabellen und Kurven des Originals ersicht- 
lich. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1455—68. Juli. [22/3.] Sendai [Japan], Tohoku 
Imperial Univ.) St e in h o r s t .

Ad. Griin, Die Oxydation von Paraffin. (Mitbearbeitet von E. Ulbrich. u. Th. 
W irth.) Nach K e l b e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 66; C. 1920. II. 349) laBt sich 
Paraffin ohne Katalysator durch O osydieren. Dasselbe Eesultat kann nach Unterss. 
der Vff. durch Luft erreicht werden. Es geniigt sogar ein wenig O enthaltendes Abgas. 
Paraffin konnte bei 160° durch ein Gas, das nur 1% O enthielt, ohne Katalysator 
in 20 Stdn. zur Hiilfte in hochmolekulare Fettsauren umgewandelt werden. Mit 
Luft wird in 4—5 Stdn. eine noch viel groBere Ausbeute erzielt. D ie yon ver- 
schiedeuen Autoren fur die Paraffinoxydation yorgeschlagenen Katalysatoren sind 
meist uberfliissig, manchmal schadlich. Besonders schadlich wirken Metalloxyde, 
alkal. reagierende Salze, Kohle, Bleicherde u. a. m. Saure Zusatze, wie Stearin- 
saure, wirken je nach den KW-stofien giinstig oder wenigstenB nicht stark hemmend. 
An einer Anzahl yon Yerss. wird die Kichtigkeit dieser Beobachtungen festgestellt. 
Bei unyorsichtiger Wahl der Reaktionsbedingungen geht der Abbau bis zur 
Ameisensaure und C02. Bei Oxydation mit reinem O ist die Rk. oft eiplosions- 
artig, was auf intermediare B. von M o l.-O xyd en  zuruckzufiihren i s t  Bei Ggw. 
dieser Superoiyde beginnt in den Destillaten bei 90° eine Gasentw., die bei 120° 
am intensiysten ist. Im n. Reaktionsgang ist die Konz. der superosydischen Verbb. 
gering, da sie schnell wieder zerlegt werden. Anhaufungen fuhren zu E sp lo sio n en . 
Fiir die ersten Laboratoriumsyerss. wurde Pentatriakontan gewahlt. Zur besseren
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Verfolgmig der Osydation wahlt man keine energischen, BOndern mildere Oxydations- 
bedingungen. Die Rohausbeute muB dann iiber 100% betragen. Die B. von 
fluchtigen Fettsituren kann man auf ein Minimum beschriinken. Das Prod. der 
Osydation mit dem 1 °/0 O e n th a lte n d e n  Gas enthielt nur 5% wasserlosliche fliichtige 
Fettsituren und 50% hochmolekulare Sauren.

Bei der Osydation von Paraffinen bilden sich Waćhse, Ester hochmolekularer 
Sauren mit hocbmolekularen Alkoholen, denen freie Sauren, Alkohole und etwas 
Unverseifbares beigemengt sind. Ein Paraffin vom F. 52° ergab ein Waebs von 
der SZ. 21,0, VZ. 75,6, Verhaltniszabl 3,6, JZ. 4,7, also mit Bienenwachs iiber- 
einstimmende Żabien. Die Zus. der Fettsiiuren hangt ganz von den Reaktions- 
bedingungen ab. Je nach der Temp. usw. erbiilt man Gemische, in denen Sauren 
der Reihe C10—C2S, oder Sauren C1()—Cu yorwalten. Aueb Oxyfcttsauren bilden 
sich, die zum Teil in Form von Estern oder Estoliden yorliegen. Ferner bilden 
sieb groBere Mengen ungesattigter Fettsiiuren. Das Unyerseifbare besteht vor- 
wiegend aus hoheren Alkobolen u. Carbonylyerbb. neben unveriindertem KW-stoff. 
Zweeks Trennung kann man die Carbonylyerbb. mit Na und Amylalkohol zum A. 
reduzieren und dann aeetylieren. So kann man eine indirekte Best. der Carbonyl- 
verbb. durcbfiibren. Die aus Pentatriokontan erhaltenen Carbonylyerb. ist wabr- 
scheinlieh Stearinaldehyd. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 987—96. 12/6. [12/3.] Chem. 
Lab. G e o r g  S c h ic h t  A.-G., Aussig a. E.) S c h On f e l d .

Jam es W ilfred  Cook und Oscar L isie B rady, Die Nitrierung von Aceto- 
m-toluidin. Das Hauptprod. der Dinitrierung yon Aceto-m-toluidin u. der Nitrierung 
von 6-Nitroaceto-m-toluidin ist 4,6-Dinitroaceto-m-loluidin. Eine kleinere Menge 
2,6-Dinitroverb. und wenig, wenn iiberbaupt etwas 2,4-Dinitroprod. wird gebildet.

E s p e r im e n te lle s .  Aceto-m-toluidin in kleinen Anteilen in die 10-facbe Mengc 
HNOs (1,5) unter starkem Schiitteln eingetragen (Temp. unter 25°). In W. gegossen; 
die teigige M. durch Erhitzen mit 50°/oig. HsS 04 auf dem Wasserbad verseift, mit 
W. verdiinnt. Das Gemiscb der Dinitro-m-toluidine aus A. wiederholt fraktionicrt 
krystallisiert. 4,6-Dinitro-m-toluidin , F. 193—194°. Die niedriger sehmelzenden 
Isomeren acetyliert und die Dinitroaceto-m-toluidine aus A. krystallisiert: 2,6 Di- 
nitroaceto-m-toluidiri scbeidet sich zuerst ab. Bei einem Vers. entstand ais Haupt
prod. nicbt ganz reines 2,4,6- Trmitroaceto-m-toluidin, F. 228—230°. — 6-Nitroaceto- 
m-toluidin. In ein eisgekiihltes Gemisch von 100 g HNOs (D. 1,5) und 25 ccm Eg. 
tragt man 20 g Aceto-m-toluidin ein; nach 1 Stde. gieBt man in l 1/, 1 W. Nd. aus 
A. krystallisiert, F. 101—102°. Aus der Mutterlauge scheiden sich beim langereu 
Stehen noch Krystalle aus, F. 68—75°. Einmalige Krystallisation aus A. gibt reines 
4-Nitroaceto-m-toluidin. N itr ie r u n g  von  6 -N itr o a c e to -m -to lu id in . In iiber- 
sehiissige HNO, (D. 1,5) bei einer Temp. unter 25° eingetragen, nach einer Stunde 
in W. gegossen. Die teigige M. mit A. extrahiert, der A. mit W. gewaschen und 
der Riickstand mit 50%'g- H1SO< verseift, die Aminę durch Yerdunnen mit W. ge- 
fallt. Trennung der Isomeren b . o. —  A e e ty ld e r iy a te . B. mit Essigsaureanhydrid 
und einem Trop fen konz. H jS04. — 2,4-Dinitroaceto-m-toluidin, C9H90 6N3. Farb- 
lose Nadeln, F. 211—212°. — 4,6-Dinitroaceto-m-toluidin. Schwachgelbe Nadeln, 
F. 103°. — 2 ,4,6-Trinitroaceto-m-toluidin, CjHgOjN,. Mkr., weiBe, seidige Nadeln, 
F. 249° unter Zers. (Journ. Chem. Soc. London 117. 750—53. Juni. [21/4.] London, 
Univ.-College. Org.-Chem. Lab.) S o n n .

F rederick  D aniel C hattaw ay und Edouard Saerens, Chlorameusensaurc- 
n-butylester und setne Derivate. C6H90 2C1 =  Cl-COi -Cl Hi . Man leitet Phosgen 
in gekuhlten n-Butylalkohol, bis die berechnete Gewichtszunahme erreicht ist. Die 
Trennung von unverandertem n-Butylalkohol durch fraktionierte Dest. ist schwierig; 
dabei bildet sich auch Kohlensauredi-n-butylester. Der Chlorameisensaurebutylester 
ist eine farblose, leicht bewegliche FI. von einem scharfen, aber angenehmen Ge-
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ruch', der Dampf greift die Augen an. Kp 7846 137,8°, D.4S5 1,074, nDSi4 =  1,417. — 
Kohlensauredi-n-butylester, (CiEŁ^CO. Durch Einleiten vou Phosgen in h. Butyl- 
alkohol oder beim Erhitzen des Chloresters mit dem doppelten Aquivalentgewieht 
von Butylalkohol. Farblose, bewegliche FI. von einigermaBen angenehmem Geruch. 
K p 7,5 207°. — Um gemischte Ester darzustellen, gibt man die iiquivalente Menge 
des betreffenden A. zu sd. Chlorester. — N-Butylmethylcarbonat, C4H0-O>CO- 
OCHs =  C0H1S0 3. Farblose, bewegliche FI. von siiBem Geruch wie Amylacetat. 
Kp.745 150,5°. — n-Butyldthylcarbonat, C4H0O • CO ■ OCaH6. Farblose, bewegliche, 
siifl riechende FI. Kp.748 168,5°. — n-Butyl-n-propylcarbonat, C4H90 - CO ■ OC3H,. 
Farblose, bewegliche FI. von angenehmem Geruch, Kp.-66 1 87,5°. — Fur die Darst. 
von Urethanen aus dem Chlorameisensiiurebutylester vermischt man die ath. Lsg. 
der Base mit dem Chlorester bei Ggw. der berechneten Menge Pyridin. Die Ure- 
thane sind meist farblose, gut krystallisierende Yerbb., 11. in A. oder anderen orga- 
nischen Losungsmitteln. — n-Butylurethan, C4H90*C 0'N H j =  C6Hn 0 2N. Chlor
ester konz. wss. NH,OH. Lange, abgeflachte Prismen, F. 54°. — n-Butylphcnyl- 
wethan, C4H0O-CO*NH-C8H6 =  CuH15OaN, Lange, flachę Prismen, F. 65,5°. — 
n-Butyl-o-chlorphenyluretJiati, C4H00-C0-N H -C|,H 4C1 =  CUII140 2NC1. Ólige FI., 
Kp.80 235—240°. — n-Butyl-p-chlorphenylurethan. Flachę, anscheinend rhombische 
Prismen, F. 72°. — n-Butyl-2,4-dićhlorplienylurethcm, C4H ,0 'C 0 'N H -C 8HSC12 =  
CnHls0 2NCL,. Sehr dunne Prismen, F. 48°. — n-Butyl-2,4,6-trićhlorphenylurethm, 
C4HcO• CO• NH • C6H2C)3 =  CnH12OsNCl3. Diinne Prismen, F. 60°. — n-Butyl- 
m-bromplienylu/rethan, C4H90*C 0'N H -C aH4Br. Durchsichtige, yierseitige, rhom
bische Platten, F.37,5°. — n-Butyl-p-bromphenylurethan. Derbe, rhombische Prismen, 
F.67°.— n-Butyl-2,4-dibromphenolurethan, C4H90 • CO• N H • CeH 3Br2 =  CnIIl30 2NBrr  
Seidige, haarfeine Prismen, F. 61,5°. — n-Butyl-2-chlor-4-bromphenylurethan, C4H90 -  
CO-NH-C6H3BrCl. Haarfeine Prismen, F. 52°. — n-Butyl-p-jodphenylurethan, 
C4HeO-CO-NH-CaH4J =  CuHi4OsNJ. Lange Prismen, F. 72°. — n-Butyl-o-tolyl- 
urethan, C4H90-C 0-N H *C eH4CHs =  CI2H170 2N. Diinne Prismen, F. 45,5°. — n-Bu- 
tyl-p-tohylurethan. Dicke Prismen, F. 63°. (Joum. Chem. Soc. London 117. 708 bis 
711. Juni. [19/5-] Oxford, The Queen’s College.) So n n .

J. M essner, Hydrochinon. D ie wss. Lsg. des Hydrochinon3 reduziert AgNOs 
schon bei gewohnlicher Temp. Alkal. Kupfertartratlsg. wird durch Hydrochinon 
bei gewohnlicher Temp. griin gefarbt, eine Abscheidung von Kupferoxydul findet 
erst bei langerem Stehen statt; beim Erhitzen wird sofort Kupferoxydul abgeschieden. 
(Pharm. Zentralhalłe 61. 454—55. 12/8. Darmstadt.) M a n z .

E oger Adams und L. H. U lic h , Die Benutsung von Oxalylćhlorid und  
-bromid zur Darstellung von Saurechloriden, -bromiden und -anhydriden. I I I .  (n. 
vgl. A d am s, W ir t h  u . F r e n c h , Joum. Americ. Chem. Soc. 4 0 . 424; C. 1918. II.
18.) Werden organische Sauren mit 2 Molen Osalylchlorid fiir Bich oder in Bzl. 
behandelt, so gehen sie fast quantitativ in die Chloride iiber (Verf. 1), ebenso die 
Na-Salze bei Zusatz zu 1,2—1,5 Molen Oxalylchlorid in Bzl. (Verf. 2). Gewisse 
Nitroderivate der Benzoesiiure liefern jedoch die entspreclienden Saurechloride nur 
nach Yerf. 2, nach Verf. 1 hingegen gemischte Anhydride von den entsprechenden 
Sauren u. Osalsiiiire. Organische Saureanhydride werden durch Osalylchlorid in 
die entsprechenden Saurechloride verwandelt, ebenso gewisse anorganische Oxyde. — 
Die Behandlung von 2 Molen aromatischer Sauren mit 1 Mol Oxalylchlorid liefert 
fast quantitativ die entsprechenden Saureanhydride, wahrend aus aliphatischen 
Sauren dabei die Anhydride nur zu 50—70% neben etwas unveranderten Sauren 
und Saurechloriden entstehen; die Ausbeute an aliphatischen Saureanhydriden ist 
viel besser, wenn auch immer noch schlechter ais bei aromatischen, bei Verwendung 
der Na-Salze an Stelle der freien Sauren. Gewisse Nitroderivate der Benzoesiiure 
liefern ihre Anhydride bei Yerwendung der Na-Salze, bei Anwendung ais freie
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Sauren dagegen wieder gemischte Anbydride (vgl. oben). Die BECKMANNsche 
Umlagerung wird bei Ketoximen durch Einw. von Oxalylchlorid leicht heryor- 
gerufen.

Oxalylbromid bildet Saurebromide oder -anhydride aua organischen Sauren u. 
ihren Salzen in analoger W eise. Die Saurebromide konnen aus diesen Sauren u. 
ihren Salzen auch durch PBr6 gewonnen werden. — Der Mechanismus der Einw. 
von Ozalylchlorid auf die Sauren ist nach yorstehendem so zu deuten, daB zunachst 
ein gemischtes Anhydrid entsteht, dann das einfache Saureanhydrid und in letzter 
Linie bei UberschuB von Osalylchlorid das Saurechlorid.

n-Valeriansaurechlorid, Kp.7E6 107—110°. — Hydrozimtsdurechlorid, Kp.15 116°.
— Benzoylchlorid, Kp,20 93°. — o-Brombenzoylćhlorid, Kp.20 125°. — p-Brombenzoyl- 
chlorid, F. 42°, Kp.1J5 181—182°. — Lauroylchlorid, Kp.ao 145—147°. — Monoćhlor- 
acetylchlorid, Kp.760 103—106°. — Phenylacetylchlorid, Kp.ls 100°. — p-Nitróbenzoc- 
oxalsaureanhydrid, C16H8O10Ns == (N 02-C0H4-C02-C0)J, gelbliehe Krystalle vom 
F. 169—170° unter B. von p-Nitrobenzoesaureanhydrid, weiBe Krystalle (aus A.),
F. 189—190°; das gemischte Anhydrid zerlegt sich sofort bei Behandlung mit 
Pyridin. — 2 ,4 ,6 -Trinitrobenzoeoxalsaureanhydrid, C10H4O18N6 , sehwachgelbe 
Krystalle, F. 228—230° unter B. von 1,3,5-Trinitrobenzol. Zers. sich leicht mit 
Na2C 03-Lsg. unter B. von Trinitrobenzoesaure, schnell mit Pyridin. — Benzoylr 
bromid, Kp.,ss 218—220°. — o-Chlorbenzoylbromid, Kp.s. 143—145°. — m-Chlor- 
benzoyTbromid, Kp.ł0 143—147°. — p-Clilorbenzoylbromid, Kp.27 141—143°. — o-Brom- 
benzoylbromid, Kp.IS 166 — 168°. — p-Brombenzoylbromid, Kp.1B 135— 137°. — 
p-Jodbenzoylbromid, weiBe Krystalle (aus CC14), F. 54—55°, farbt sich innerhalb 
2 Tagen auch im zugeschmolzenen Eohre dunkel. — o - Methylbenzoylbromid, 
Kp.S7 133—136°. — m-Methylbenzoylbromid, Kp.SJ 136—137°. — p-Methylbenzoyl
bromid, Kp.42 145—149°. — p-Methoxybenzoylbromid, Kp.27 183—186°. — m-Nitro- 
benzoylbromid, Krystalle (aus CC14), F. 42—43°, Kp.ls 165—167°. — p-Nitrobenzoyl- 
bromid, gelbe Krystalle (aus CC14), F. 63—64°. — 3,5-Dinitrobenzoylbromid, gelbe 
Krystalle (aus CC14), F. 59—60°. — Cinnamoylbromid, gelbe Krystalle, F. 47—48°, 
Kp-40 180—184°. — Phenylacetylbromid, Kp.60 150—155°. (Joum. Americ. Chem. 
Soc. 42. 599—611. Marz [8/1.] Urbana, Univ. of Illinois, Chem. Lab.) Sp ie g e l .

F rederick  D aniel Chattaway und W illiam  Tesli, Isomere Phthalylhydrazide. 
Entsprechend den beiden bekannten Phthalylhydraziden, von denen man der farb- 
losen ^?-Form die Formel II. und der gelben «-Verb. die Struktur I. zuerteilt hat, 
erhalt man bei der Behandlung des Na-Salzes der Phthalylhydrazinsiiure (III.) 
mit Alkyljodiden isomere Alkylphthalylhydrazide. Die u-Phthalylhydrazide werden 
durch mehrstdg. Erhitzen (10 Stdn.) mit der 4-faclien Menge Glycerin auf 210 bis 
240° oder mit 1 Mol. Natriumathylat in A. auf dem Wasserbade (5 Stdn.) in die 
@-Verbb. umgelagert. Beim einfachen Erhitzen im Bohr auf Tempp., die unterhalb 
des Zersetzungspunktes liegen, findet keine Umlagerung statt.

*  ° ' * 4 l T c . n ,  1 o . h . < > - c „ h .

E s p e r i m e n t e l l e s .  u- und fi-Phthalylphenylathylhydrazid, C16H140 2N2. 
fó-Phthalylphenylhydrazid in A ., Na-Athylat (1 Mol.) und etwas mehr ais 1 Mol. 
C2HsJ  12 Stdn. im Rohr erhitzt. A. und uberschiissiges Jodid mit Wasserdampf 
abgeblasen. Feste M. in sd. A. gel. Beim Abkuhlen gelbe Krystalle der «-Verb.; 
Filtrat eingeengt, beim Abkuhlen weiBe Krystalle der ^S-Verb. Die c-Yerb. kry- 
stallisiert aus A. in langen, Aachen Prismen. F. 134°. Die ^9-Yerb. aus A. in 
farblosen Nadeln. F. 109°. Nimmt man an Stelle von Na-Athylat die berechnete 
Meuge ZnO, so entsteht nur die K-Verb. — u- und @-Phthalylphenyl-n-propylhydr- 
azid , C17H,,j02N3. Gemisch 16 Stdn. auf 125—130° erhitzt. u-Verb., 11. in A.;
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łiellgelbe, kleine, unregelmaBige Rhomben. F. 110°. — fi-Verb., 11. in A.; lange, 
diłnne, farblose, secbsseitige Prismen. F . 75°. — a-Phthalylphenylisopropylhydr- 
azid. LI. in A.; hellgelbe, rhombische Platten. F. 142°. — fi-Verb., 11. in A.; 
diinne, farblose, yierseitige Prismen. F. 103°. — u- und fi-PhtlialylpłienylaUyl- 
hydrazid, C17H140 2N2. Gemisch ‘/s Stde. auf dem Wasserbad erhitzt. a-Verb. , 11. 
in A .; hellgelbe Prismen. F. 142". — fi- Verb. , sil. in A .; diinne, farblose Prismen. 
F. 90°. — Phthalylphenyltrimethylenhishydrazid, CslH S40 4N 4. 90 g Phthalylphenyl- 
hydrazid, 6 g Na in 200 ccm A. und 40,4 g Trimethylenbromid auf dem Wasserbad 
6 Stdn. erhitzt; NaBr abgesaugt, noch 4 g Na in A. hinzugefiigt und 2 Stdn. er- 
hitzt. Auf Zusatz von W. fallt ein weiBer, fester Korper. Aus h. A. lange, farb
lose, diinne Prismen. F. 187°. Die Verb. bat wabrscbeinlich die bis-(9-Konstitution. 
fi-Phthalyl-p-bromphenylhydrazin, CHH80 2N,Br. Die a-Verb. (aus b. A. in hell- 
gelben, monoklinen Prismen. F. 206° (vgl. C h a tta w a y  und WtlNSCH, Joum.
Chem. Soc. London 99. 2260; C. 1911. I. 573) mit 1 Aąuiyalent N-Athylat 8 Stdn.
im Rohr auf 100° erhitzt; angesauert. In h. A. ziemlich 11.; feine, weiBe Nadeln. 
F. 252°. — a- und fi-Phthalyl-p-bromphenylallylhydrazin, C17H 13OsN2Br. Gemisch 
7—8 Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt. — cc-Verb. LI. in h. A.; hellgelbe, diinne,
yierseitige Prismen. F. 118°. — fi-Verb., maBig 1. in h. A.; lange, sehr diinne,
farblose Nadeln. F. 129°. — a- und fi-Phthalyl-o-tólyl- und p-Phthalyl-p tólylhydr- 
azin, CisHisOjNj.

a-Phthalyl-o-tolylhydrazin (vgl. C h a tta w a y  und WtJNSCH, a. a. O.). Kleine, 
tafelformige, monokline, hellorange Krystalle. F. 198°. — fi-Verb. MaBig 1. in h. 
A.; farblose, kompakte Krystalle. F. 207°. — a-Phthalylp-tolylhydrazin. Lange, 
tieforange, prismatische Krystalle. F. 196°. — fi-Verb. MaBig 1. in h. A.; sehr 
diinne, farblose Prismen. F. 225°. — a -  und fi-Phthalyl-p-tolylallylhydrazin, 
Cl8H,60 ,N 2. u-Verb., sil. in h. A.; hellgelbe, unregelmaBige, rhombische Platten. 
F. 87°. — fi-Verb., sil. in h. A.; farblose, sechsseitige Prismen. F. 102°. — Acyl- 
derivate der Phthalylhydrazine durch Erhitzen mit Saureanhydriden der alipha- 
tischen Reihe und mit Benzoylchlorid erhalten. — a-Phthalylformylphenylhydrazin, 
C16H10OsNj. Aus A. kleine, farblose Rhomben. F. 185°. — a-Phthalylacetylphenyl- 
hydrazin, C10H12O3N a. Aus A. farblose, flachę, yierseitige Prismen. F. 198°. — 
fi-Verb. Aus A. farblose, prismatische Krystalle. F. 127°. — a-Phthalylpropionyl- 
phenylhydrazin , CnH 140 3N 2. Aus A. farblose, yierseitige Platten. F. 148°. — 
a-Phthalyl-n-butyrylphenylhydrazin, CI9HI60 3N2. Aus A. in kurzeń, weiBen Prismen. 
F. 126°. — a-Phthalylformyl-p-brojnphenylhydrazin, C16H9OsNsBr. Aus A. in farb- 
losen, sechsseitigen Prismen. F. 176°. — u-Phthalylacetyl-pbromplienylhydrazin, 
C16H4OsN2Br. Aus A. farblose Prismen. F. 166°. — a-Phthalylbenzoyl-p-brom- 
phenylhydrazin, C21Hi30 3N2Br. Aus A. farblose, kleine Rhomben. F. 166°. — 
u-Phthalylformyl-o-tolylhydrazin, C,0H 12O3N3. Aus A. farblose, lange, diinne Nadeln.
F. 112°. — cc-Phthalylacetyl-o-tolyJhydrazin, C17Hu 0 3N2. Aus A. farblose, yier
seitige Prismen. F. 161°. — cc-Phthalylbenzoyl-o-tolylhydrazin, C22H160 3Na. Aus 
A. farblose, dicke, rhombische Prismen. F. 151°. — cc Phthahylformyl-p-tolylhydr- 
asin, C13H 120 3Nj. Aus A. lange, farblose Prismen. F. 180°. — a-Phthalylacetyl- 
p-tólylhydrazin, C„Hu 0 3N2. Aus A. farblose, yierseitige Prismen. F. 151°. — 
a-Phthalylbenzoylp-tolylhydrazin, C2JHlaO,N2. Aus A. farblose Prismen. F. 135°. 
(Journ. Chem. Soc. London 117. 711—20. Juni. [19/5.] Osford. The Queen’s College.) So.

M artin Onalow Forster und "William Briston S a v ille , TJntersuehungen in 
der Camphonreihc. Teil 38. Die Cyanhydrazone von Camphercliinon. (Teil 37: 
Journ. Chem. Soc. London 115. 889—95; C. 1920. I. 463.) Diazocampher bildet 
bei der Einw. von KCN Catnpherćhinoncyarihydrazon, dem Vff. die Formel I. zu- 
schreiben. Cyanbydrazin, HjN-NH-CN, lieB sich allerdings daraus nicht gewinnen. 
Da das Cyanhydrazon sich leicht methylieren lieB, wurde yersucht, zum Methyl-
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eyanhydrazin, HSN*N-(CHS)CN, zu gelangen; auch hier wird aber die Cyangruppe 
zu leicht yerseift, dann wurde aber ferner auch nicht dag erwartete zweite Methyl- 
eemicarbazid erhalten, sopdern eine isomere Verb,, also wahrscheinlich 1-Methyl- 
semicariazid, CHj-NH-NH-CONEŁj. Danach muŁS die Methylierang im Sinne 
folgender Formelreihe vor sich gegangen sein:

CH,

C J i . .<  ■ i 
8 UN X ) X

,C : N-NK-CN -V P H  /C :N (C H ,):N .C N
c8h u< ^ 0c8hu< ? :^ nh-cn 8 1 ^ C0

Dafiir spricht auch, daB wiihrend [M]D dea farbloseu Cyanhydrazona 574° betriigt, 
das hellgelbe Methylderiyat [M]D 1460° hat; beim farblosen K-Semicarbazon ist [M]D 
619°. Bei der Verseifung des Cyanhydrazons in CH3OH oder A. erliielten Vff. 
auch basisehe Substanzen von der Formę) II., also Imiuośither eines Semicarbazons, 
die eine neue Klasse von Verbb. darstellen.

, i  .O iH .SH .oS oH J.H H  OH-H: H-CK
* “< 4 0  [b«w. —(0C,HJ—] m - c 'H“< ó o
p C :N -C eHs : 0  E x p e r im e n te lle a . Campher-

• ® 14 CO ic i3 2 ćhinoncyanhydrazon (I.), Cn HlriOX3.
Eine Lsg. yon 20 g Diazocampher 

in 100 ccm A. mit 25 g KCN in 50 ccm W. yermischt u. A. hinzugefugt, bis klare 
Lsg. entstanden. Nach einigen Tagen mit W. verd., 3-mal ausgeathert, der gel. 
A. bei gewohnlicher Temp. abgesaugt, mit verd. HC1 angesauert: das Cyanohydr- 
azon fallt in glanzenden, fast farblosen Krystallen. Im ganzen 19 g. In Aceton 
(27i Tle.) gel., PAe. (65°; 6 Tle.) hinzugefiigt; perlmutterartige Blattchen; sie 
fiirben sich bei 141° rot, entwickeln bei 204° Gas u. schni. einige Grade hoher zu 
einer roten FI. L. in Alkalicarbonat; 11. in organischen Medien, mit Ausnahme 
yon PAe. In Sodalsg. [cc]D 361,9°; die Lsg. farbt sich am Licht rasch gelb und 
triibt sich. In Chlf. steigt [«]D yon 279,1° in 9 Tagen auf 301,4°. In alkal. Lsg. 
mit Zn-Staub oder Hydrosulfit zu Aminocampher reduziert. D ie gelbe V erb., in 
die sich die farblose durch Einw. des Lichtes umlagert, scheint das Isomere (III.) 
zu sein. Aus A. seidige, gelbe Nadeln, die Krystallalkohol enthalten. Sie farben 
sich rot bei 182°, entwickeln Gas bei 189° und gehen bei 193° in eine rotę, ziihe 
FI. iiber. Beim Erhitzen mit verd. HjSO* entsteht Campherchinon. — Methyl- 
derivat des Cyanhydrasons, ClsH17ONs. In Sodalsg. mit (CH30)sS 0 s. Schwefel- 
gelbe Nadeln. Aus CHaOH glanzende, durchsicbtige, sechseitige Platten. F. 185°. 
Aus sd. W. lauge, schwach gelbe Nadeln; mit Dampf nicht fliiehtig. In Chlf. 
[«]D 666,6°. — Benzoylderiuat, C18H180 2N3. Aus A. lange, farblose Tafeln. F. 155°. 
In Chlf. [«]D 299,6°. — Acetylderivat, C13H u 0 2Na. B. mit Essigsaureanhydrid 
(2 Tle.) bei gewohnlicher Temp. (2 Tage). F. nach dem Umkrystallisieren aus Eg. 
104°. In Chlf. [«]D 345,8°. — Bei der Hydrolyse des Cyanhydrazous mit oO°/0ig- 
H2S 0 4 entsteht Hydrazin u. Campherchinon, in Alkohollsg. mit Mineralsauren oder 
Osalsaure das cc-Seinicarbason. Aus dem Filtrat auf Zusatz von Na^COg eine 
gelbe, kornige Base. C13H81OsNa (s. o.). Aus verd. A. lange, glanzende, schwach 
gelbe Nadeln. F. 79,5°. In Chlf. [«]D 279,1°. — Der Methyliminoather (s. o ), 
CuH18OaN3, entsteht, wenn man eine Lsg. yon 10 g Cyanhydrazon in 20 ccm CH3OH 
u. 15 g konz. łLSO^ 1 Woche lang aufbewahrt. Mit W. verd., filtriert u. alkali- 
siert: das tiefgelbe, zahe Prod. wird allmahlich zerreibbar. Sd. PAe. (65°) e n t z i e h t  
ihm eine gelbe, krystallinische Substanz. F. 86°. Der Biickstand in CH30H  gel-, 
mit W . bis zur Triibung yersetzt. Gelbe Krystalle. F. 133°. In Chlf. [a]D 265,7°. 
—1-Methylsemicarbasid. Methylcyanhydrazon (s. o.) (10 g) in A. (30 g) mit wasser- 
freier Osalsaure (4,1 g) 10 Tage aufbewahrt. Yon farblosen, seidigen Nadeln (0,65 g)
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abfiltriert, mit W. verd., aus ausgefallenem gelben, ziihen Prod. (6,8 g) mit Dampf 
Campherchinon (1,4 g) entfernt, der Riickstand mit A. behandelt. D ie scliwacli 
gelbe Substanz, aus PAe. krystallisiert, hatte die Zus. C12H17ON„. F. 101°. Gibt 
bei der Hydrolyse Campherchinon. — Kocht man die alkoh. Lsg. mit Oxalsaure, 
so erhalt man aus 6,6 g Cyanhydrazon 1,2 g der seidenartigen Nadeln. — Oxalat, 
C2H7ON9, C2H»04. F. 171°. Das freie Methylscmicarbazid, C2H7ONs , erhalt man 
daraus mit CaC03. Man verdampft zur Trockne und extrahiert mit Bzl. Farblose, 
perlmutterartige Blattchen. F. 91,5°. Gibt Ag-Spiegel und reduziert sd. F e h l in g - 
sche Lsg. Vereinigt sieb nicht mit Benzaldehyd. — Benzylidmscmicarbazoyi (F. 225°) 
konnte nicht methyliert werden. Mit Benzoylehlorid in Pyridin erhielt man 1-Ben- 
zoylbenzylidenhydrazin. F. 208°. — Acetonsemicarbazon mit Benzoylehlorid in 
Pyridin behandelt, ergab Benzoylsemicarbazid. F . 222°. — 2-Methylsemicarbazid- 
oxalat. F . 155°. Aus h. W. durehsichtige Prismen; swl. in A. — Campherćhinon- 
methylsemicarbazon, C12HI90 2N3, 1/s II20 . Mit Methylsulfat. Identisch mit Prod. 
aus Campherchinon und 2 -Metbylsemicarbazid. Aus A. -(- W. farblose, dreieckige 
Tafeln. F. 176° unter Gasentw. Fiirbt sich am Licht rasch gelb. In Chlf. [«]D 
426,6°. — Isonitrosocampher-N-plienylather (IV.). Diazocampher (4,5 g) u. Nitroso- 
benzol (2,6 g) zusammen erhitzt; ais bei 65° die Gasentw. sturmisch war, ab- 
gekiihlt, dann wieder erwarmt. Krystallausscheidung durch Zusatz von PAe. be- 
fordert. Aus PAe. glanzende, gelbe Nadeln. F. 78°. In Chlf. [«]D 92,0°. Mit Al- 
Amalgam in łith. Lsg. reduziert, entstand Phenylaminocampher. (Journ. Chem. Soc. 
London 117. 753—61. Juni. [12/5.] St. Swithin’s Lane, E.C. 4. Sa l t e r s ’ Institute of 
Iudustrial Chemistry.) S o n n .

Arthur Lapworth und Frank A lbert B.oyle, Eomocampher. Fur die Synthese 
des Homocamphers (I.) wurde Cainphorylmalonester (II.) elektrolytisch reduziert, ver- 
seift und dest. Die so gewonnene Hydrocamphorylessigsaure (III.) konnte durch 
langere Einw. von Easigsaureanhydrid und nachfolgende Dest. im Vakuum oder 
durch Erhitzen ihres Bleisalzes in Homocampher iibergefiihrt werden. H o m o cam p h er 
hat groBe Ahnlichkeit mit Campher; er liefert auch śihnliche Derivate, ein Semi- 
carbazon, ein Osim, eine Isonitrosoverb. (IV.) und daraus das Homocampherchinon. 
Durch BECKMANNsche Umlagerung des Oxims und Hydrolyse wurde Homocamplier- 
sćiure erhalten.

E x p e r im e n te lle s . Camplwrylmalonester (W in z e r , L ie b ig s  Ann. 2 5 7 . 298; 
C. 9 0 . II. 102). Farblose, zahe FI. Kp.ł0 218°. Aus Bzl. krystallisiert. F. 81°. — 
Hydrocamphorylmalonsaure. Ester mit Na- oder Al-Amalgam reduziert (vgl. W in z e r ,
a. a. O.) und durch Erhitzen mit iiberschussigem Alkali verseift; die Ausbeuten 
betrugen 66, bezw. 57% d. Th. Bei der elektrolytischen Eeduktion (Bleikathode, 
Platinanode, 2 Ampóre, 10 Volt) in einer Lsg. yon A. (20 g in 1500 g) und konz. 
H.2S 0 4 (150 g) war die Ausbeute 85°/0 d. Th. — Durch 1-stdg. Erhitzen im Olbad 
auf 180° in die Hydrocamphorylessigsaure ubergefiihrt. Die Fraktion Kp.2<) 260 
bis 270° ergab die reine Saure. Aus W . krystallisiert. F. 142°. — Dimcthylester, 
Cu HS40 4. Ag-Salz -f- CHjJ. Farbloses, zahes Ol. Kp.20 1 75°. In fliissiger 
Luft fest. F. 25°. Ais Nebenprodukt der Monomethylester. Kp.19 202 — 212°. 
Farbloses, zahes Ol; erstarrt beim Reiben za  kleinen Nadeln. Erhitzt man den 
Dimethylester mit Na-Methylat auf 100°, so erhalt man beim Ansauem der wein- 
roten Lsg. ein Prod., das mit FeCls Rotfarbung gibt und eine Ca-Verb., 1. in A., 
unl. in W . Yermutlich der Methylester der Homocamphersawre (Formel nebenst.). —

C iC iC O O C A ), CH2- C H ------- CH2
IV. Ć-(CH3),, Ć : NOH 

C H .-Ó .C H 3-Ó O
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Homoeampher, CuHlsO (I.). Bleisalz der Homo- 
C8H14< c o >>CH.COOCH8 camphorylessigsaure im COs-Strom trocken dest.

Der scłiwach braune, feste Korper durch Wasserdest.
gereinigt. — 8 g der Saure mit 20 g Essigsaureanhydrid mehrere Stunden gekoeht; 
einige Tage aufbewahrt. Essigsaureanhydrid abdestilliert, der Homoeampher im 
Vakuum 12—20 Min. dest. Das halbfeste Destillat mit Sodalsg. erwarmt, dann 
mit Wasserdampf dest. WeiBe, undeutlieh krystalliniscbe M. F. 189—190°; 
snblimiert unterhalb dieser Temp. 4%ige Bzl.-Lsg. [a]D — —112,9°. — Setni- 
carłazon. Aus A. in diinnen, farblosen Nadeln. F. 250—252°. Swl. in W., 11. in 
A. und CHsOH. — Oxim, Cu H19ON. Aus verd. CH3OH lange Nadeln. F. 167 
bis 168°. — Isonitrosohomocampher. Homocampher (3 g in 100 ccm trocknem A.) 
und fein gepulyertes NaNH2 (2 g) durch 2-stdg. Rtihren miteinander vermischt, auf 
8° abgekiihlt, dann bei dieser Temp. frisch dest. Amylnitrit (4,5 ccm) allmahlich 
zugegeben. Am nachsten Tag in Eiswasser gegossen, die wss. Scbicht nach wieder- 
holter Estraktion mit A. angesauert. Die Fallung (2 g) aus einer Miscbung von 
Bzl. und PAe. umkrystallisiert. Kleine, flachę Tafeln. F. 167—168°. LI. in allen 
organischen Medien; aus W. lange, diinne Nadeln. — Homocampherchinon. Durch 
Erwarmen mit CH20  (40°/oig) auf dem Wasserbad (2 Stdn.) und damach mit iiber- 
schtissiger HC1 unter RiickfluB. Wird schwerer gespalten ais der Isonitrosocampher. 

(Journ. Chem. Soc. London 117. 743—50. Juni. [20/5.] Manchester, Univ. Organ.- 
chem. Lab.) SONN.

P ercy  Chorley und Arthur Lapworth, JEine neue JReihe von stickstoffhaltigen, 
aus der Campheroxalsmre erhaltenen Verlindungen. Die bei der Einw. von HNOa 
auf Campheroxalsaure zuniichst entstehende Nitrosoverb. I. (voriibergehende Blau- 
farbung!) zerfallt unter Aufnahme von W. zum kleinsten Teil in Isonitrosocampher 
und Oxalsaure, hauptsachlich in COa und eine Saure A i yon der Zus. Cn H170 4N. 
Sd., wss., 5°/0ige KOH lagert sie in eine isomere Saure (Ą,) um. D ie Saure At 
ist einbasisch; się gibt mit PC16 ein Saurechlorid. Bei der Behandlung mit Methyl- 
sulfat und Alkali entsteht ein Monomethylderivat (a) und auch ein Dimethylderivat 
(b)\ (a) hat noch Saurecharakter, gibt jedoch keine Farbung mit FeCl3, im Gegen- 
satz zur Saure Ax selbst. Wahrend A1 gegen Alkali recht bestandig ist, wird (b) 
hydrolysiert unter Abspaltung von NH3 : CnH i,0 4 N -f- HsO =  C9H u O(COOH)3 +  
NHS. Diese N-freie Saure ist a-Ketohomocamphersaure (II.); tiber ihr Osim liefi 
sie sich in ct-Camphernitrilsaure (III.) iiberfuhren. Reduziert man die Saure At 
mit alkal. Fe(OH)2, so kommt man zu der einbasischen Saure CuH17OsN; dereń 
Ag-Salz zerfallt in C 02 und a-Camphidon '(IV.); die Saure besitzt demnach die 
Formel V. Nach alledem kommen fur die Saure A, nur die Formeln VI., VII. oder 
VIII. in Betracht. Von diesen beyorzugen die Vff. die Formel VI. oder die ent- 
sprechende Ketoform. Von Saure A3 wird angenommen, daB sie ein Raumisomeres 
yon Ax yorstellt; yielleicht kommt eine Raumisomerie des N in Frage.

E x p e r im e n te lle s .  Die Darst. der Campheroxalsćiure (vgl. T i n g l e , Journ. 
Americ. Chem. Soc. 19. 393; C. 97. H. 122) wurde dahin yerbessert, daB das Roh- 
prod. der Kondensation 15 Min. lang der Wasserdampfdest. unterworfen wurde;
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das zuruckbleibende Ol krystallisierte im Vakuum iiber HsS 04. Zur Verseifung be- 
wahrte man den Ester 3 Tage mit 10°/0ig. KOH auf. — Saure A 1 (VI.). Zu einer Lsg. 
yon 20 g Campheroxalsaure in 63,8 ccm N aN 02-Lsg. (10°/0ig) gibt man allmahlich 
(10 Min.) 100 ccm 10%ige HC1. Gegen Ende der Ek. scbeidet sich unter C02 Entw. 
ein O l ab, das freien Campher, Campherehinon u. Campheroxalsaure enthalt. Die 
wss. Lsg. yom 01 getrennt und unter yermindertem Druck fast bis zur Trockne 
yerdampft; die beim Abkiihlen abgeschiedene weiBe, feste M. wird nach dem 
Trocknen mit Essigester estrahiert. Aus dem Essigester erhalt man weiBe Nadeln 
(77°/, d. Th.). Die Saure ist 11. in W. mit stark saurer Ek., 11. auch in A., Aceton, 
Essigester oder Chlf., nicht so 1. in A ., unl. in Bzl.; die Krystalle aus Essigester 
enthalten Krystallosungsmittel. Sie hat auch etwas basischen Charakter. [«]D17 
=  6,10° in A. F . 160° unter Abspaltung von C 02. Sie ist bemerkenswert be- 
standig gegen Sauren; HNOa oxydiert sie leicht zu Camphersaure. Mit FeCls gibt 
die wss. Lsg. eine yiolettrote Farbung. F e h l in G s c h  e Lsg. wird nicht reduziert. 
Oxim, Semicarbazon oder Hydrazon bildeten sich nicht. Die verd. wss. Na-Salzlsg. 
gibt mit Ag-, Hg- oder Ba-Salzen keine Fallung, mit Ca-Acetat einen hellgrunen 
Nd., 1. in A. und Chlf., mit Pb-Acetat ein weiBes, in nicht zu yerdunnter Lsg. 
swl. Salz. — Saure A*. Siiure Aj (10 g) mit 100 ccm 50°/oige KOH-Lsg. 24 Stdn. 
gekoeht. Aus Essigester farblose Prismen [«]D17 =■ 25,99". P. 205°. In allen 
Eigenschaften der Saure A 1 sehr ahnlich. Die Salze mit Ausnahme des Pb-Salzes 
11. in W. — Thermisćhe Zers. der Saure A 1. 90 g 45 Min. auf 160—170° erhitzt. 
In konz. HC1 gelost, mit W. yerd., vom Harz abfiltriert, das Filtrat stark alkal. 
gemacht und ausgeathert: 1,4 g einer gelben Base, 11. in sauerstoffhaltigen Losungs- 
mitteln, wl. in Bzl. oder Lg. Aus Lg. famartige Platten. F. 232° unter Zers. 
Besitzt die Zus. G10Hl7O2N, dabei aber eine andere Verb. (10—20%) mit der Brutto- 
formel Cl(THu O N  oder C10H inON. Die Yerb. ahnelt in mancher Hinsicht dem 
cć-Camphidon; sein Pikrat konnte aber nicht erhalten werden. Mit einem dieser 
Prodd. war yielleicht die feste weiBe Yerb., die beim Erhitzen des Ag-Salzes der 
Saure Ag mit CHSJ erhalten wurde, identisch. — Methylierung der Saure A ,. Zu
18,5 g Saure in 100 ccm CH„OH und 24 g Methylsulfat gibt man a llm a h lic h  eine \ 
Lsg. von 20 g KOH in 200 ccm CHsOH. Am andem Tag der A. yerdampft, der 
Euckstand in W. aufgenomroen, die wss. Lsg. ausgeathert. Aus dem A. Losung 
eines basischen Ols; durch Ansauern der wss. Mutterlauge 13 g Siiure. — Mono- 
methylather, C12H190 4N (IX.). Die Saure krystallisiert aus Aceton in grofien, farb- 
losen Oktaedern. F. 172°. LI. in W -, A., Aceton, Essigester, weniger 1. in A. 
oder Bzl., unl. in PAe. D ie wss. Lsg. entfarbt KMn04-Lsg. und Bromwasser. — 
Dimethylderivat, C13H!10 4N (X.). D ie basische Substanz aus yerd. A. umkrystalli- 
siert. Aus k. W ., worin der Ester ziemlich w l. ist, erhalt man dunne Nadeln, die 
sich  im Laufe einiger Tage in rh o m b isch e  Prismen yerwandeln. F . 115°. LI. in 
h. W., A., A., Aceton oder Bzl., wl. in PAe.; 11. in Sauren. — cc-Ketohomocainpher- 
sdure, CuHlc0 6 (II.). Beide Methylderiyate zersetzen sich beim Koehen mit 50%ig. 
KOH unter Abspaltung yon NH3. Man erhitzt die Monomethylyerb. 10 Min. lang, 
kuhlt ab, sauert an und athert aus. Das daraus erhaltene zahe, stark saure O l 
wird nach einigen Wochen halbfest; man befeuchtet mit konz. HC1 und streicht 
nach einigen Stunden auf Ton. SchlieBlich lost man in wenig wasserfreier Ameisen- 
Baure und fiigt konz. HC1 bis zur milchigen Triibung hinzu: nach einigen Stunden 
scheiden sich weiBe Nadeln ab. Sie sind auBerordentlich hygroskopisch, trotzdem 
nicht 11. in W . Unl. in Bzl. u. noch weniger in PA e., U. in A ., A., Aceton oder 
Essigester. D ie wss. Lsg. gibt mit FeCl3 Blaufarbung, die bei gewohnlicher Temp. 
allmahlich, rasch bei 100° yersehwindet. Das Pb-Salz ist nur wl. in W ., das Ag- 
Salz wL in k., ziemlich 1. in h. W . F . der Saure 135—139° unter geringer Zers., 
bei 170° starkę Zers.; es entsteht dabei Camphersaureanhydrid. D ie Ketohomo-
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eamphersaure reduziert sd. yerd. CuSOt-Lsg. Mit P b02 oder MnOs Entw. yon C03.
— Phenylhydragon, C17H230,,N2, HsO. Aus CH„OH Nadeln. F. 184°. — a-Iso- 
nitrosohomocamphersdure. 01. L. sich klar in HC1. Eeduziert FEHLiNGsche Lsg. 
Geht beim Erhitzen im Vakuum in a- Camphersaurenitril iiber (III.). F. 148°. — 
a-Campheroncarbonsaure, Cu H 17OaN. 5 g Saure A! in 150 ccm 20°/oig. KOH-Lsg. 
zu einer Fe(OH)2-Lsg. (20 g in 100 ccm W.) gegeben; 3 Stdn. gekocht. Nach dem 
Filtrieren angesiiuert und ausgeathert. Der Eiickstand (4,2 g) krystallisiert aus 
Aceton in aiinnen Nadeln, die sich in der Mutterlauge bald in die bestandige Form 
der Tafeln umwandelt. Der Umwandlungspunkt der Nadeln beim Erhitzen seheint 
bei 190—200° zu liegen; sie -werden bei 230° fl.; beim raschen Erhitzen schm. sie 
bei 234° noch nicht augenblicklich zusammcn, so daB der wirkliehe F. noch etwas 
hoher liegen muB. Die Schmelze yerfliissigt sich nach dem Erstarren wieder bei 
205°. Die Saure ist unl. in PA e., maBig 1. in A. oder W ., 11. in A ., Essigester, 
Eg. oder Chlf.; in HC1 leichter 1. ais in W. Keine Farbung mit FeCls. Kein Nd. 
mit Ag-, Pb-, Hg-, Cu-, Ca-, Ba- oder Eisensalzen. Die wss. Lsg. entfśirbt rasch 
KMn04-Lsg. u. Bromwasser. D ie freie Saure ist auBerordentlich bestiindig. LaBt 
sich in kleinen Mengen unzersetzt dest. Wird nicht leicht von Chromsauremischung 
oxydiert; reagiert nicht mit Saurechloriden, mit H N 02 oder Methylsulfat. Das 
Ag-Salz (durch Neutralisation der wss. Lsg. mit AgsC03 dargestellt; lange, farblose 
Nadeln) ergibt beim vorsichtigen Erhitzen unter yermindertem Druck in einer 
C 02-Atmosphare ein gelbes Sublimat von «-Camphidou (IV.). (Journ. Chem. Soc. 
London 117. 72S—42. Juni. [20/5.] Manchester, Chem. Lab. d. Uniy.) So n n .

Augustus E dw ard D ixon und John  Taylor, Die Acetylierwig von Thiocarb- 
amiden. (Vgl. D jxon  u. K ennedy, Journ. Chem. Soc. London 117. 74—79. 80 bis 
85; C. 1920. I. 883. 893.) Bei der Acetylierung von Schwefelharnstoff mit Essig- 
saureanbydrid liiBt sich ein Zwisehenprod. der Formel (I.), das sich yoriibergehend 
aus ThiorharnstofFacetyljodid u. Na-Acetat bildet, nicht isolieren. DaB ein solches 
Prod. oder die i^-Base intermediar entsteht, geht auch aus folgender Beobachtung 
hervor: Tbioharnstoff u. Aeetylpikrinsaure yereinigen sich in Eg. nicht miteinander, 
gibt man aber Essigsiiureanhydrid hinzu, so scheidet sich bald Tliioharnstoffaeetyl- 
piJcrat aus. In trocknem Aceton bildet sich auch dieser gelbe Nd., lost sich aber 
wieder, und hierauf erfolgt Abseheidung von Acetylthioharnstoff. Um die von 
W erneb (Joum. Chem. Soc. London 109. 1128; C. 1919. II, 377) fiir Diaeetyl- 
thiocarbamid yorgeschlagene Formel CH3CO-NH-C(: N il)-S-C 0C H s auf die Eichtig- 
keit zu priifen, yersuchten Yff., isomere Acetylbutyrylthioharnstoffe und Aeetyl- 
benzoylthiocarbamide darzustellen; das Ergebnis war negativ. — I s o th io h y d a n -  
to in e . Auf Zusatz von Bromacetylbromid zu Thioharnstoff in Aceton fallt Iso- 
hydantoinhydrobr&mid. In Eg. konnte das Zwisehenprod. II. isoliert werden; bei 
Ggw. yon Aceton geht es in das Isohydantoin-HBr iiber. Das Aceton entzieht dem 
Zwisehenprod. HBr; die 'ip-Bs.ee. verwandelt sich durch Aeetylwanderung in HSN- 
CS-NH-CO-CETjBr, und daraus entsteht das Isohydantoinsalz. — - T h i o h a r n -
s to ffe . Benzyl-ijj-thiocarlamid lagert auch mit iibersehussigem Acetylchlorid immer 
nur 1 Mol. an zu einem Zwisehenprod., das durch HCl-Entziehung in das Mono- 
acetylderiyat des 'i^-Thioharnstoffa iibergeht.
t  . o^COCHj t t  . o^COCHjBr m  rłjw  ̂ p . o/-COCHj
L ■ b < 0-C 0C H 3 HjN-^ * h<-Br ilL  . b < j

E ip e r im e n t e l le s .  I. Lost man Thioharnstoffacetylchlorid in k. Pyridin, so 
fallt beim Ansauem Acetylthiocarbamid; Warme ist fiir die Umwandlung nicht 
erforderlich. — II. ObergieBt man feingesiebten Thioharnstoff mit uberschiissigem 
Essigsaureanhydrid, so yerschwindet das Pulver allmahlicb, und es bilden sich im 
Laufe einer Woehe groBe, durchEichtige, rhombische Prismen; sie stellen reinen 
Acetylthioharnstoff dar. Er gibt mit yerd. HC1 und NaNOa in einer Minutę eine
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kaum wahrnehmbare Spur von Thiocyansaure. — III. Thiocarbamid u. Acetyljodid 
in Acetonlag. geben das Anlagerungsprod. III., F. 106° unter Zers. Liefert ein 
Pikrat, das von W. sofort in Tbioharnstoff, Essigsiiure und HJ zerlegt wird. — 
Eine Suspension desProd. in trocknem Aceton wird auf Zusatz von 1 Mol. trocknem 
Na-Aeetat rascb klar. BeimEindampfen des Acetons bleibt Acetyltbiocarbamid zuriick. 
Thioharnstoff-Acetyl c h 1 o r i d reagierte nicht in der Kalte. — IV. Thioharnstoff

in Aceton und Isobutyrylchlorid ergaben: (N H ^ C : S < ^ q ^ 3̂ 7 =  ClsH n ONaClS.

Flachę, durchsichtige Nadeln, F. 115—117° unter Gasentw. Mit wss. Pikrinsiiure 
eiu hellgelbes Pikrat, das durch h. W. hydrolysiert wird. Das Anlagerungsprod. 
geht beim Erhitzen auf 110—130° in Isobutyrylthioharnstoff iiber. Perlmutterartige 
Blattchen, F. 111—112°. Acetylclilorid wirkte darauf nicht ein, ebensowenig wie 
Isobutyrylchlorid auf Acetylthiocarbamid. — V. Acetylthiocarbamid unter Riick- 
fluB mit Benzoylehlorid bei Ggw. von Eg. in einem Bade mit der Temp. 130—150° 
erhitzt, ergab eine feste Substanz, aus der sich mit Chlf. eine krystalliniBcbe gelbe 
Substanz extrahieren lieB, wahrscheinlich Acetylbenzoylthiocarbamid, F. 105°. Aus 
BenzoylthioharnstofF und Acetylchlorid und Essigsaureanhydrid wurde nur Benzoe- 
saure und Diacetylthiobarnstoff erhalten. — VI. Eine Lsg. von Pikrinsiiure in 
Essigsaureanbydiid yerwandelt Thiocarbamid in einigen Stunden in Thiocarbamid^

acetylpikrat, F. 120°. — VII. =  C3H6OII,ClBrS. Aus den

Komponenten in Eg.-Lsg. Rosetten weiBer Prismen, F. 110—112°. Gibt ein hell
gelbes Pikrat. Bei Ggw. yon trocknem Aceton verliert die Verbindung HBr und 
geht in Isohydantoinchlorhydrat iiber. — VIII. CSN^H^- G S2C6JIt ,C H 3COCl —  
C10H,3ONaClS. Zu Benzyl-f/i-thiocarbamid ein groBer UberschuB von CHsCOCl zu- 
gegeben; beim Abkiihlen Rosetten von diinnen Nadeln, F. 140—142° unter Zer- 
setzung. Daraus die Monoacttylbase mit CaC03. H2N • C(: N • COCHs)• S • CH,C6H5 =  
C10H1:iON2S, F. 125°. Ausbeute schlecht. Dieselbe Base aus Aeetylthicarbamid und 
Benzylchlorid sinteite bei 125° und schm. bei 128°. (Journ. Chem. Soc. London 
117. 720—28. Juni [20/5.] Cork, Univ.- College. Chem. Department.) S o n n .

A rthur George Perkin, Einige Jtigenschaften des Benzantlirons. Benzanthron 
gibt mit Metallsalzen ohne Zusatz yon Mineralsauren swl. Doppelaalze; Oxybenz- 
anthreme lieferc auch swl. Oioniumsalze. Sie zerfallen mit W. yollstandig. Aus 
2-Oxyanthraćhinon und aus Alizarin  hat Vf. die entsprechenden Oxybenzantlirone 
dargestellt, denen er die Formen I. und II. zuerteilt. Da das Benzaltzarin (II.) 
sich farberisch iihnlich yerhalt wie Alizarin selbst, scheint Vf. die p-Chinonformel 
(III.) des Alizarins richtiger ais die friiher yorgeschlagene o-Cbinonstruktur.

E s p e r im e n te l le s .  (G17H 10O^HFeCl^ Benzanthron (0,5 g) in Eg. (20 ccm) -f- 
FeCl3 (0,5 g) in wenig Eg. Rote Nadeln. Bei 100° getrocknet. — (Cn H l0O)i Sr.Cli. 
Eellrote Nadeln. — (C17U 10 O).,H,jPtCls. Ziegelroter, gelbkrystallinischer Nd. — 
Oxybenzanthron (I.). Sulfat, CnH10Os , HsS 04. Acetylverb. yon I. in sd. Eg. mit 
einigen Tropfen HaS 04 yersetzt. Scharlachrote Nadeln. — Mit Halogenwasaerstoffen 
keine Oxoniumsalze. — Methoxybenzanthron, CI8H 120j. Oxybenzanthron in CH3OH, 
dazu Methylsulfat und methylalkoh. KOH. Aus A. u. dann aus Bzl. krystallisiert; 
feine, gelbe Nadeln. F. 198—199°. —  Sulfat, ClsH,a0 2,H sS 04. Feine, seharlach- 
rote Nadeln. Hydrobromid und Hydrochlorid. Rote Nadeln. Unbestandig bei
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100°. — Ferridoppelsalz, (C18H120„)2HFeCl4. Feine, rote Nadeln. — (GleH l i 02)i ‘ 
E^PtOl^. Scharlackrot. [Die Darst. von diesen Osoniumsalzen ohne Anwendung 
von Mineralsaure wurde auch bei Xanthon- u. J5 lavonderivaten erprobt: Euxanthon- 
diatkylather-Platinćhlorid, (C17H160 4)2H2PtCl6. Orangefarbene, glanzende, flachę 
Nadeln oder Blattchen. — ( ,  Jl, „ 0 4)HFeCl^ Lange, orangegelbe Nadeln. — 
Apigenintriathyldther- Ferrichlorid,  (CSIH22 0 6)2HFeCl4. Orangegelbe Nadeln. — 
(<721i722 O^HąPtClą. Kleine, orangegelbe Nadeln. —  Luteolintetraathyl-Platinćhlorid, 
(C!SH28O0)2HsPtCl0. Falls zuerst amorph, wird es bei kurzem Kochen krystallinisch.
— Myricetintetraathylather-Platinchlorid, (C27H ,40 8)2-H2PtCl8. Glanzende, orange
farbene, rechtwinklige Platten. — Die Ferridoppelsalze yon Luteolintetraathylather 
und Myricetinhexaathylather sind in Eg. etwaa 1.; sie lieBen sich nicht rein ge- 
winnen.] — m-MetJioxyanihracMnon-o-carbonsaure. Methoxybenzanthron in Eg. -f- 
CrOj. Farblose, haarfeine Nadeln; sie sintern yon 265° an, schm. bei 274—275° 
unter Gasentw. — Benzalizarin (II.). Aus Alizarinanthranol, Glycerin und H2S 0 4. 
Das schwarze, harzige Pulver mit A. estrahiert, die alkoh. Lsg. eingeengt, in A. 
gegossen. D ie klare Lsg. abgegossen, mit W. gewascben und zur Trockne ver- 
dampft. Der Riickstand mit A. yerrieben, dann mit sd. Essigsaureanhydrid be- 
handelt und schlieBlich mit A. yerd. Durch Hydrolyse die freie Verb.: Kleine, 
orangerote Platten oder Blattchen aus A. F. 309—310° unter Zers. Swl. in A. 
Dem Alizarin in yielen Eigenschaften ahnlich. —• Dimethylbenzalizarin, C17H80 -  
(OCHs)2. Mit CH3J und methylalkoh. KOH. Gelbe Nadeln aus Aceton. F. 139 
bis 141°. — Sulfat. Scharlachrote Nadeln. — Platinchloriddoppelsalz, (CI8H140 3)3- 
HjPtCl(j. Aus Eg. in kleinen, roten, glanzenden Prismen. — Ferrichloriddoppelsalz, 
(C19H 14Os)2HFcC14. Glanzende, rote Nadeln. — AnthracJiinon-l-carbonsaure. 2 g 
Benzanthron in 20 ccm sd. Eg. im Laufe yon 3 Stdn. mit einer Lsg. yon 10 g 
kaufl. Cr03 in 20 ccm 50% Essigsaure yersetzt. Beim Verdiinnen mit W . Ab- 
scheidung yon Krystallen; Mutterlauge zur Trockne yerdampft und der Riickstand 
mit W. estrahiert. Das in der M. noch enthaltene Chrom durch Behandlung mit 
HsS 0 4 bei 100° u. Ausfallen mit W. entfernt. Aus verd. NH40H  umgefallt. Fast 
farblose Nadeln. F. 286—288°. Umkrystallisiert durch Losen in der 10-facben 
Menge HNOa (1,42) und Yerdunnen mit etwas W. F. 291—292°. — Notiz iiber 
ein Prod. bei der trocknen Dest. yon anthrachinon-^-sulfosaurem Na (ygl. A. G. 
und W. H. P e r k i n , Journ. Chem. Soc. London 47. 679; C. 85. 729). D ie Verb. 
C^HuOg (a. a. O.) enthalt S; sie stellt ein Thiodianłhrachinon yon der Zus. 
CS8H140 4S == (C14H70 2)aS dar. Seine Osydationsprodd. haben die Zus. C28H140 5S 
und C j g ^ ^ S .  Das Thiodianłhrachinon ahnelt der Verb., die aus 2-Chloranthra- 
chinon und 2-Mercaptoanthrachinon erhalten wurde. (D.R.P. 274357; C. 1914. I. 
2126.) (Journ. Chem. Soc. London 117. 696— 708. [4/5.] Leeds, Univ. Cloth- 
workers Research Lab.) S o n n .

Ch. Bhere und A. Burdel, Unłersuchungen iiber Hdmocyanin. IY. Mitteilung. 
(Vgl- D h^rć u. S ch neider, C. r. soc. de biologie 82. 1041; C. 1920. I. 177.) 
Im Blut yon Mollusken uad Crustaceen findet sich Hamocyanin, bei den letzt- 
genannten auBerdem ein rotes Pigment: 1'etroerythrin. Fast alle friiheren Be- 
obachter haben angegeben, daB Hamocyanin kein Absorptionsband im sichtbaren 
Spektrum besitzt. Nur K ruk en berg  sah in der Gegend der D-Linie eine un- 
scharf begrenzte Verdunkelung bei Helifblut. Vff. fanden mit einem FuESSschen 
Spektrographen u. Bogenlampe bei 50 mm Dicke bei krystallisiertem, in !/6-n. NaCl 
gel. Hamocyanin yon Helis pomatia einen Streif zwischen 575 u. 533, an den sich 
die Verdunkelung anschlieBt, um bei 461 yollkommen zu sein. In 1/ioo'n- Sodalsg. 
sieht man bei 22,5 mm Dicke ein scharfes Band yon 610—522, es findet sich bis
32,5 mm Dicke noch scharf von der Yerdunklung im Rot und Blau abgesetzt. Im 
filtrierten Helisblut dagegen sieht man keinen deutlichen Streifen, sondern, wie die



1920. III. D. O r g a n i s c h e ’ C h e m ie . 485

friiheren Autoren mcist bebaupteten, eine fortlaufende Verdunklung, Im Blut 
yon Sepia officinalis (mit 23,7 mg Cu auf 100 ccm), das mit 2°/0 NaF yersetzt war, 
sieht man ein gut abgesetztes Band bei 30—40 mm Sebichtdicke um 581 h eru m  
(612—550 bei 30 mm). Im Langustenblut findet sicb der Streif von 572 bei 70 mm 
Dicke der S eb ich t, im Hummerblut bei Ggw. von Spuren Soda dasselbe. Spektro- 
skropiscb fanden Vff. im Krebsblut, nacb Entfernen von Tetroerythrin durch 
Schli tteln mit A. bei 75 mm Dicke das gleiche Band. Somit ist es YfF. gegliickt, 
die KEDKENBERGsche Angabe sicherzustellen. Man bedarf dazu aber moglichst 
klarer Lsgg., einer starken Lichtąuelle und dicker Schichten. Das c h a r a k te -  
r is t i s c h e  O sy h a m o c y a n in b a n d  liegt demnach b e i X 571—581 fu bei alkal. 
Ekk. Die yerschiedenen Tiere zeigen innerhalb dieser Grenżen geringe Differenzen. 
(Journ. de physiol. et de pathol. gen. 18. 685—701. Fribourg [Suisse], Uniy., Lab. 
de physiol.) F r a n z  MUl l e r .**

George E . H olm  und Ross A iken  Gortner, Uber die Herkwnft des le i der 
Sdurehydrolyse der Eiweifilcorper gebildeten Humins. IV . Hydrolyse bei Gegenwart 
von Aldehyden. I I I . Vergleich der Hydrolyse von Fibrin und Gelatine in Gegen
wart verschiedener Aldehyde. (III. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 2477;
C. 1918. I. 553.) Die Spaltungeu wurden in Ggw. von Formaldehyd, Benzaldehyd 
Acetaldehyd, Butyr- u. Isobutyraldehyd ausgefubrt. Wiihrend die Ergebnisse mit 
Formaldehyd den friiheren (1. c.) entsprachen, lieferte die Spaltung bei Ggw. von 
Benzaldehyd in steigenden Mengen schnell zu einem Masimum ansteigende Mengen 
in Saure unl. Humins, zweifellos infolge Ggw. von Tryptophan und Tyrosin, da 
die Vermehrung des unl. Humins nahezu der Summę Yon unl. und 1. Humin im 
Falle des Formaldehyds entspricht. NH3- und 1. Huminfraktion werden dabei 
nicht wesentlich geandert. — Butyr- und Isobutyraldehyd wirken ahnlich wie 
Benzaldehyd, doch scheint der erste leicht zu polymerisieren (?) u. damit yiełleicht 
zur Adsorption u. Occlusion Yon N-Verbb. zu fiihren. Acetaldehyd polymerisiert (?) 
in saurer Lsg. zu leicht, um ziiyerlassige Ergebnisse zu lieferh.

Der Gesaintamino-N des Filtrats YOm 1. Humin fallt rasch bei Zusatz steigender 
Mengen von Formaldehyd, wahrscheinlich infolge B. von Methylenbindungen; bei 
Ggw. yon Benz-, Butyr- u. Isobutyraldehyd werden die Amino-N-Werte hochstens 
wenig mehr yermindert, ais der Zunahme der Humine entspricht. — Vff. sehen iu 
den Ergebnissen eine Bestatigung der Ansicht, daB die B. des schwarzeń, in Saure 
unl. Humins in n. EiweiBhydrolysat yon der Ggw. yon Tryptophan im EiweiB- 
molekiil abhiiugt, wahrend die anderen bekannten Aminosiiuren nur unbedeutend 
zur Erhohung des N in der Huminfraktion durch Adsorption oder Occlusion bei- 
tragen. (Journ. Americ. Cbem. Soc. 42. 632—40. Marz 1920. [29/12. 1919.] St. Paul 
[Minu.] Minnesota Agric. Exp. Station.) S p ie g e l .

E,oss A iken Gortner u n d  G eorge E. H olm , Uber die Herkunft des bei der 
Saurehydrolyse der Fiweifikorper gebildeten Humins. Teil V. (Teil IV. vgl. Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 2 . 632; vorst. Ref.) Zur weiteren Unters. der Natur der 
Hwninbildung wurden fiinfzehn reine Aminosauren in Y ersch ied en en  Mengen- 
verhilltnissen gemigeht und mit 20°/oig. HC1 mit und obne Formaldehyd gekocht. 
Aus den Ergebnissen folgt, daB das schwarze un l. Humin aus Tryptophan gebildet 
wird, das in Ggw. von Formaldehyd gebildete „losliehe Humin“ aus Tyrosin. 
Uber die Natur des ,.Phospborwolframsaure“-Humins kounte nichts ermittelt werden. 
Cystin wird unter den Versuchsbedingungen nicht le ic h t  entaminiert. Sind Trypto- 
phau und Formaldehyd in den zur maximalen B. von „unl. Humin'1 notwendigen 
Mengen yorhanden, so tritt weniger Entaminierung ein, gemessen durch die B. 
von NH3, ais wenn eins yon beiden in dem Hydrolysat feh lt (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 2 . 821—27. April. [12/1.] St. Paul, Minnesota Agricult. Exp. Stat) St e in h o k s t .

Arthur P e llizz a , Uber Albuminę und ihre Verbinduyigen mit Schwefd, die
II. 3. 35
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therapmtische Anwendung finden kćnnen. Die eigentlichen Albuminę yerbinden 
sieli in Ggw. von Alkali in der Kalte leicht mit CS.2 zu Korpern, die weniger 11. 
in Alkali siud u. nur nocli teilweise die Rkk. der Albuminę zeigen. Ihr S-Gehalt 
ist ungeBihr der 2,6-fache der unbebandelten Albuminę. Die S-Verbb. liefern naeb 
der peptischen Verdauung noch S-reiehe Peptone. (Buli. Soc. ind. MulhouBe 85. 
295—96. Noy.-Dez. 1919.) SUy e r n .

Ross A iken Gortner, Die Goldzahlen von Protalbin- und Lysalbinsdure. Best. 
der Góldzahlen beider Sauren lieferte die Werte 0,15—0,20 fur Protalbinsaure und
0,10—0,125 fur Lysalbinsiiure, ungefiihr gleich demjenigen yon Guinmi arabicum u. 
nur ca. 1jw von dem der Gelatine. Danach scheint der Sehutzwert jener Sauren 
fiir Kolloide erheblich iiberschatzt zu sein. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42 . 
595—97. Marz 1920. [29/12. 1919.] St. Paul [Minn.], Minnesota Agric. Exp. 
Station.) Sp ie g e l .

E. Biochemie.
2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.

A rthu r W illi a Barton, Die lipólytische Wirksamkeit der Gastor- und Soja- 
bóhne. D ie Lipasen wurden in ihrer Wirksamkeit in was. Medium mit saurer Rk. 
und in der Einw. auf Schmalz, Oliyenol u. Athylbutyrat yerglichen. Bei Anwen
dung der beiden ersten Subatrate ergab sich, daB eine direkte Titration der frei- 
gemachten Sauren in wss. Mischung mit wss. Lauge nicht atatthaft ist, yielmehr 
so yiel A. und A. zugesetzt werden miissen, daB eine yollige Lsg. eintritt. Die 
Wrkg. der Castorlipase war intensiyer, ais diejenige der Sojalipase, beide zeigten 
gleiebes Yerhalten bzgl. der Anhiingigkeit der Wrkg. der Aciditiitsstufe des Mediums 
ohne Riicksicht auf die Art des Substrates. Gegen Schmalz u. Oliyenol sind die 
Wrkgg. gleich bei den yersehiedenen Sauregraden, gegen Athylbutyrat ist die 
Wirksamkeit geringer und der Aciditatsbereicb, in dem Wrkg. statthat, yiel hoher 
und begrenzter. Es wird daraus geschlossen, daB die Bohnen mebr ais eine Lipase 
enthalten, beide die gleichen, aber in yerschiedener Menge. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 2 . 6 2 0 -  32. Marz 1920. [29/9. 1919.] Chicago [111.], Northwestern Urny. Med. 
School, Dep. of Chem.) Sp i e g e l .

Ichiro  Otsuka, iTber den Abbau einiger Polypeptide durch Bakterien. IY. Mit- 
teilung. Untersuchungen mit abgetdteten Bakterien und KuUurfiltratcn. (III. Mitt. 
vgl. Biochem. Ztschr. 47 . 472; C. 1913 . I. 643.) Die durch Toluol abgetoteien, 
unfiltrierten Kulturen yon Staphylococcus pyogenes aureus, Prodigiosus und nicht 
ycrflussigendem Bact. coli commune yermogen Dipeptide (Glycyl 1-tyrosin, Glycyl- 
tryptophan) innerhalb 24 Stunden abzubauen, die durch Chamberlandtonkerzen 
filtrierten Kulturen aber nicht. Dagegen behalten diese Filtrate unyerandert die 
Fiihigkeit, Gelatine und erstarrtes Blutserum zu yerflussigen, so daB es gelingt, 
das Dipeptid abbauende und das yerfliissigende Enzym durch die Chamberland- 
filtration getrennt nachzuweisen. — PankreaBsaft und Trypsin behielten nach 
Chamberlandfiltration ihre Wrkg. unyerandert, JErepsin yerliert sie, so daB dem- 
nach die die Cbamberlandkerze passierenden Bakterienenzyme ais erepsinartig an- 
zusehen sind. (Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 199—214. 1916. [4/12. 1915.] 
Kioto, Med. Univ.-Klinik. Sep. v. Vf.) A r o n .

R obert M. Salter und T. C. M c llv a in e , Wirkung der Beaktion der Nahr- 
losung auf die Keimung der Samen und das Waćhstum der Samlinge. Es wurden 
Weizen, Mais, Sojabohnen u. Alfalfa, sowie roter Klee gepriift in einer Reihe yon 
Nahrlsgg., die hinsichtlieh ihrer Zus. und osmotischer Konz. soweit ais moglich 
konstant blieben, und dereń Rk. wechselte yon 1 X  10“ s bis 1 X  10—3 oder 2Ph  
bis SPh  “ach SORENSEN. Die yerwendeten beiden Nahrlsgg. bestanden aus (die 
Zahlen bedeuten die yolummolekulare Konz.): A.: K2H P 04 0,0180, NaNOs 0.0100
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CaCl2 0,0025, MgS04 0,0025, JSTaOH 0 bis 0,0100, Citronensaure O bis 0,0100; ferner 
B: K3S 0 4 0,0040, K N 03 0,0100, CaCl2 0,0025, MgSO< 0,0025, H3P 0 4 0,0180, NaOH
0 bis 0,0360. Zu je 500 ccm einer Nahrlsg. wurden 5 Tropfen FeniphoBphatlsg., 
enthaltend 0,25 g F eP 04 in 100 ccm, gefiigt. Citronensaure erwiea sich bei den 
Yerss. ais ungeeignet wegen Forderung des Bakterienwachstums, das schnelle 
Wechsel in der Rk. und im Nitratgehalte verursacht. Das Ergebnis der Yerss. 
ist, daB die fur die Keimung und das Wachstum der Samlinge der untersuchten 
fiinf Pflanzen giinstigste Rk. wabrscheinlich zwischen 7,71 Pu und 2,96 P h liegt, u. 
daB eine schwach saure Rk. sehr yorteilhaft in allen Fallen ist. (Journ. AgrieuiŁ 
Research 19. 73—95. 15/4. W est Virginia Agric. Expt. Station.) RttHLE.

G-. E. B riggs, JEccperimenteUe Untersuchungen uber pflanzlkhc Assimilation und 
Respiration. X I I I . D ie Entwićklung der photosynthetischen Aktivitat wahrend der 
Keimung. Die Photosynthese wird in einer Ha-Atmosphare unter Zusatz von C03 
an der Menge des durch die Atmung des Blattes gebildeten 0 2 gemessen. Best. 
kleinster Mengen 0 2 in dem Gasgemiseh mittels Pd-Schwarz und der infolge B. 
von H20  eintretenden Red. des Gasyolumens; das Yolumen des H20  kann ver- 
naehlassigt werden. — Jungę Bliitter haben keine photosynthetische Aktiyitat; 
diese beginnt erst nach rasch fortscheitender Entw. eines intemen Faktors. Das 
C h lo r o p h y ll ist hierbei n ic h t  wirksam; denn es bestehen keine Beziehungen der 
photosynthetischen Aktiyilat zur Menge des yorhandenen Chlorophylls. D ie photo- 
chemische Synthese kann nicht allein auf dem Chlorophyll beruhen. (Proc. Royal 
Soc. London 91. Serie B. 249—68. 1/6. [29/3.] Cambridge, Uniy.) Abon.

Otto W arburg, Uber die ReduTction der Salpetersaure in griinen Zellen. (Ygl. 
Biochem. Ztschr. 103. 188; C. 1920. III. 15.) Die Verss., die Red. der HNOs mit 
der Griinalge Chlorella w lgaris BeyerinŁ durch Darbietung konz. Hitratlsgg. zu 
beschleunigen, fiihrten zu keinem Resultat; dagegen fanden sich Anzeichen der Be- 
schleunigung in  verd. Lsgg. freier H N 03. In einem Saurenitratgemisch (l/ioo'u - 
HNOs, '/uj-n. Nitrat), in  dem die Konz. der undisB oziierten  HNOs neunmal so groB 
ist, macht die Red. der H N 03 im Dunkeln 50°/o) bei Bestiahlung 150°/o des Ge- 
samtatoffwechsels a u s . Im Dunkeln yeilauft die Rk. nach der Gleichung:

H N 03 +  H ,0  = . 2C =  NH3 +  2C 03 +  162000 cal.
Bei der Bestrahlung tritt die Kohlensaureassimilation hinzu, die sich aber 

durch Narkotica ausschalten laBt. (Naturwiasenschaften 8. 594—96. 23/7. [28/5.*] 
Berlin-Dahlem.) Jung.

Charlotte E llio t t ,  Hofrost des Hafers. Diese ais „Hofrost“ (Halo-blight) be- 
kannte Krankheit des Hafers ist eingehend unteraucht und der Erreger, der ais' 
Bacterium coronofaciens n. sp. bezeichnet wird, nach Eigenschaften und Wirksam- 
keit gepriift worden. Die Krankheit bleibt auf Hafer und Roggen beschrankt; bei 
kiinstlichem Uberimpfen des Erregers auf Weizen, Roggen und Gerste hat er sich 
daftir ais achwach pathogen erwiesen. Wenn die Krankheit nicht zu schwer auf- 
tritt, zeigen die Spielarten des Hafers Unterschiede in der Empfanglichkeit gegen 
diese Krankheit. Durch Behandlung der Samen mit Formalin konnte die Krank
heit wohl geschwacht, aber nicht yerhindert werden; dies geschah erst durch 30-stdg. 
Erwarmen bei 100°. Zahlreiche Abbildungen yeranschaulichen die Beschreibung. 
(Journ. Agricult. Research 19. 139—72. 15/5. Lab. of Plant Pathology, Bureau of 
Plant Industry, U.S. Dept. of Agric.) ROkle.

C. A. H. von  W olzogen-K iihr, Die saure SłeckUngsfaule des Zućkerrohrs. 
Die im Erdboaen ausgelegten Zuckerrohrstecklinge faulen schnell, je nach den 
chenuisehen und physikalischen Eigenschaften unter dem EinfluB yerschiedener 
Bakterien, Hefe- oder Schimmelpilze. Ungiinstig wirkt die saure Faulnis, die u. a. 
durch ungiinatige Wasseryerhaltnisse oder Ggw. yon Cl, HsS, Nitriten oder Butter- 
saure begunstigt wird. Haufig ist die schadliche Essigsauregaiung, auch Hilcli-

35*
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saure- u. Buttersiiuregilruiig ist beobachtet. Der jungę Keim wird hicrbei durch 
die StoftVechselprodd. der auf den abgestorbenen Stengelteilchen yorkommenden 
Lebewesen geschadigt. (Archief Suikerind. Nederland. Indie 1920. 703—56. 23/7. 
Pasoeran, Untersuchuagsstat. fiir die Jaya-Zuekerind. Sep. v. Vf.) H a b t o g h .

M. J. B lish , Wirkung des Frostcs auf die Zusammensctzung unreifen Weizens. 
Die Zus. des unreifen Korns wie des daraus yermahlenen Mehles wird durch Frost 
beeintrachtigt; es nimoit dadureh der Gehalt an Nichtprotein-N, an reduzierenden 
Zuekem und an sauer reagierenden Bestandteilen gegeniiber gesundem Weizen zu. 
Der Niehtprotein-N gefrorenen Weizens besteht zu einem erheblieh hoheren Prozent- 
satze aus Cf-Amino-N ais der des gesunden Weizens. (Journ. Agrieult. Research
19. 181—88. 15/5. Montana Agric. Expt. Station.) KttEiLE.

J. H olker. Methoden der Anaerobenziichtung. D ie Kultursehalen oder Rohr- 
chen kommen in einen mit Manometer versehenen Rezipienten, der abwechselnd 
leer gepumpt u. mit Leuehtgas gefiillt, zuletzt nach Eyakuierung abgesperrt wird. 
(Journ. of pathol. and bacteriol. 2 3 . 192 —  95. Manchester, Univ., Dep. of pathol.; 
ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 2. 147. Ref. D o e r r .) Sp i e g e l .

Toku Iw ao , U ber eine neuc kulturelle vitale Farbung von Bakterien. Durch 
Zusatz von 0,3 g eosinsaurem Methylenblau (GrRttBLER) zu  1 1 mit NasCOs alkalisch 
gemachten Agars wird ein Nahcboden bereitet , der sich besonders zur yitalen 
Farbung der Bakterien der Typhuscoligruppe eignet. Bei den nicht sporenbilden- 
den Bakterien dieser Grruppe sielit man Polkorner und auch Chromatinkugeln. 
Staphylococcus pyogenes aureus zeigt Chromatinkorper, bei Milzbrandbacillen sind 
beide Polenden intensir yiolett gefiirbt. — Der gefiirbte Niihrboden wurde zur 
bakteriologischen Diagnose aus den Stuhlentleerungen Typhuskranker yerwandt. 
(Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 2 5 1 —61. 1916 . [9 /12 . 1915.] Kioto, Med. Uniy.- 
Klinik. Sep. v . Vf.) A r o n .

vS Kinsaburo H ira i, U ber die Tyrosolbildung ans l-Tyrosin durch Bakterien. 
Durch Einw. eines aus dem Kote eines Brustkiudes isolierten Stammes yon Bact. 
lactis aerogenes konnte aus Tyr03in Tyrosoi (ais Dibenzoat isoliert) erhalten werden, 
jedoch nur in Menge yon 3,5°/o des angewandten Tyrosins. Bei Einw. des gleichen 
und eines anderen Stammes von Bact. lactis aerogenes auf salzsaures Tyramin 
konnte keine sichere Tyrosolbildung nachgewiesen werden. (Act. Schol. Medic. 
Uniy. Kioto 2 . 425— 32. 1918. [17/11. 1917.] K ioto, Med. Uniy. Klinik. Tokio, 
SASAKi-Lab. Sep. v . Vf.) A r o n .

T akaoki Sasaki, Uber die bioćhemische Umwandlung der primaren JEiwcifiabbau- 
produkte durch Bakterien.' II . E in  optisch di/ferentei• Abbau des l-Tyrosins durch 
Proteus, bezie. Subtilis. (I. Mitt. ygl. Biochem. Ztschr. 59. 429; C. 1914. I. 1207.) 
A u s faulendem Pankreasbrei isolierte Proteusbaeillen bilden aus l-Tyrosin d-p- Oxy- 
phenylmilćhsaure, Heubaeillen (Subtilis) dagegen ł -p  - Oxgphenylmilchsaure. (Act. 
Schol. Medie. Uniy. Kioto 1. 103—13. 1916. [4/12. 1915.] Kioto, Mediz. Uniy.-Klinik. 
Sep. v. Yf.) A r o n .

M idori Tsudji, Uber die asymnetrisehe Spaltung des racemischen Tyrosins 
durch Bacillus proteus valgaris und Bacillus subtilis. (Zugleich eine biologische Bar- 
stellungsmethode des d-Tyrosins.) (Ygl. S a sa k i, Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 
103; vorst. Ref.) Bei Einw. von Bac. proteus vulg. auf d,l-Tyrosin (dargestellt 
durch 7 Stdn. langes Kochen yon l-Tyrosin aus Seide, mit Ba(OH),_, bei 170°) iu 
einer Nahrlsg. wurde zu 60—75°/0 der Theorie d-Tyrosin  erhalten. Ais Zersetzungs- 
prodd. wurden nachgewiesen: d,p-Oxyphenylmilćhsaure, p-Oxyphenylpropionsuure 
und p- Oxyphcnylathylamin. Die Spaltung des d,l-Tyrosins durch Subtilis yerlief un- 
vollstandig, ais Abbauprod. wurde l,p-Oxyphenylmilćhsaure nachgewiesen. (Act. 
Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 439—48. 1917. [3/7. 1916.] Kioto, Mediz. Uniy.-Klinik. 
Sep. v. Vf.) . A r o n .
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M idori Tsndji, Uber den bakteriellcn Abbau von d-Tyrosin, mit besonderer Be- 
rućksićhtigu/ng des stereochemischen Verhaltens der Abbauprodukte. d-Tyrosin lieferte 
bei der Spaltung durch Proteus d,p- Oxyphenylmilchsaure, durch Subtilis l,p-Oxy- 
l)hmylmilchsaure. Da aucli d-Tyrosin yon diesen Organismen gut yerbraucht werden 
kann, handelt es sich bei der asymm. Spaltung des d,l-Tyrosins (ygl. T s u d j i , Act. 
Schol. Medic. Univ. Kioto 1. 439: yorst. Ref.) nur um eine zeitlich yerschiedene 
Spaltung beider Komponenten der Racemyerb. Fiir den bakteiiellen Abbau er- 
gibt sich folgendes Schema:

”*-<IS8S; J&g? ; t&SZ
i  rr,__ ■ --Proteus : d-Oxysaure

-Tyr sln<Cgukt;i;s . i.Oxyeaure

(Act. Schol. Medic. Univ. Kioto 2. 115—23. 1918. [16/9. 1916.] Kioto, Med. Univ.- 
Klinik. Sep. v. Yf.) A r o n .

H ajim e Amatsu uud M idori Tsudji, Uber den Abbau von d,l-Phenylalanin 
durch Bacillus proteus und Bacillus subtilis. (Vgl. Sa s a k i , Act. Schol. Medic. 
Univ. Kioto 1. 103ff.; yorst. Reff.) Ais Abbauprodd. des d,l-Phenylalanins durch 
beide Bacillen wurde Phenylmilchsaure und Phcnylaihylamin erhalten. Wurde ais 
Nahrlsg. Ilendersonsches Phosphatgemisćh yerwandt, entstand haupteachlich die Oxy- 
siiure und ganz wenig Amin, wurden aber anstatt der Phosphatsalze Milchzucker 
und Uranylphosphat in der Nahrlsg. genommen, so entstand nur das Amin, wahrend 
keine Osysiiure zu finden war. Die durch Proteus gebildete Pheriylmilchsiiure war 
rechtsdrehend, die .durch Subtilis gebildete linksdrehend. (Act. Schol. Medic. Univ. 
Kioto 2. 447—57. 1918. [1/2. 1918.] Kioto, Med. Uniy.-Klinik. Sep. v. Yf.) A r o n .

Kinaaburo H irai, Uber die Bildung der d-fl-Imidazolyhnilchsaure aus l-Histidin  
durch BaMtrien. (Vgl. Sa s a k i , Act. Schol. Mediz. Kioto 1. 103łF.; yorst. Referat.) 
Durch Einw. yon Proteus yulgaris auf 10 g salzsaures Histidin in einer eiweiBfreien 
Niihrlsg. mit HENDERSONschem Phosphatgemisćh wurde 1,1 g d-(5-Imidazolylmilch- 
saure gewonnen, [«]„• =  +33,7 , F. 196° (unkorr.). (Act. Schol. Medic. Univ. Kioto 
3. 1—5. 1919. [2/7. 1918.] Kioto, Med. Uniy.-Klinik. Tokio, SASAKI-Lab.) A r o n .

W . J. Logie, Uber die Syrdhese eon Tryptophan durch gewisse Bakterien und 
uber das Wesen der Indolbildung. B. coli und B. F r ie d l a n d e r  bilden in der 
UsCHiNSK Ysehen Nahrlsg. Tryptophan, welehes sich im Sediment der ausgeschleu- 
derten Kulturen nachweisen laBt; dieses Tryptophan kann nur dureh Synthese von 
Yerbb. mit offener Kette (Ammoniumlactat u. aeparaginsaurem Na) zu KohlenstoiF- 
ringen entstanden sein, eine Synthese, durch welche die Bakterien ihren yegetabi- 
lischen Charakter dokumentieren. In der von Bakterien befreiten UsCHiNSKYsehen 
Lsg. konnte nie Indol naehgewiesen werden, woraus sich die Frage nach dem Ur- 
sprung de3 freien Indols in anderen Nahrsubstraten, z. B. Peptonwasser, ergibt. 
Es entsteht hier offenbar aus iłberschussigem Tryptophan; wenn die betreffenden 
Mikroben, wie B. coli, infolge der Produktion eines besonderen Fermentes im- 
stande sind, die Alaninkette des Tryptoplians abzuspalten u. zu ihrem Wachstum 
zu yerwenden, so muB Indol frei werden. Offenbar ist aber dieser ProzeB rever- 
sibel, denn das B. coli kann auch bereits freies Indol wieder yerbrauchen; dieser 
Fali tritt ein, wenn man die Wachstumeintensitat der Kultur durch Zusatz yon 
Glucose steigert. Das Auftreten yon freiem Indol muB sonach nicht ausschlieBlich 
auf erhohter Produktion diesc3 Stoffes beruhen, sondern kann auch auf yermin- 
derten Verbrauch desselben seitens der Mikroben zuriickgefiihrt werden. Die 
Siiuerung des Nahrbodens hat mit dem Antagonismus zwischen Glucose und Indol, 
nichts zu schaffen, da das Indol in Glucosebouillon nach beendeter Fermentation, 
also bei fortgeschrittener Aciditat, wieder erscheint. Dem B. typhi fehlt das auf-
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spaltende Ferment ebenso wie die Fiilngkeit, yorhandenes Indol auszunutzen. (Journ. 
of pathol. and baeteriol. 23. 224—29. Glasgow, Univ., Pathol. dep.) D o e r r .**

H. M. J o n es , Die Grenzwassersto/fionenlconzentration verschiedener Pneumo- 
coccusarten. In l% ig. Traubenzuekerbouillon mit anfiinglichem p n  =  7,6 ergaben 
vier Arten von Pneumococcus unter sich u. mit Streptococeus haemolyticus iiber- 
einstimmend ais Endrk. p n  =  5,0—5,6. Bei anfiinglichem p n  =  7,0 fanden sich 
dagegen bei gescbwachtem Wachstam oft starkę Differenzen der Endrkk., die 
durch Zusatz von 2 °/# Blut wieder beseitigt werden konnen. (Journ. of infect. 
dis. 26. 435— 40. Chicago, Illinois Univ., Coli. of med.; ausfiihrl. Bef. vgl. Ber. 
ges. Physiol. 2. 254—55. Bef. G y ó r g y .) Sp i e g e l .

Linwood G. Grace und F lorence H ighberger, Sdurebildung des Streptococeus 
niridans in Nahrboden mit verschiedener WasserstoffionenlconzentraUon. Die Art 
wachst in Bouillonkulturen mit einer anfangliehen IT-Konz. von p n  =  6,4—8,0. 
Bei geringerer Anfangs-ET-Konz. ais 7,6 war das Wachstum (gemessen an der 
Siiurebildung) gehemmt, bei einer solchen yon 6,8 am raschesten. Zwischen reiner 
l°/0ig. Traubenzuekerbouillon u. mit 5% Ascites yersetzter 0,2°/oig. Traubenzucker- 
bouillon bestand kein merklieher Unterschied. (Journ. of infect. dis. 26. 451—56. 
Cleyeland [Ohio], Nat. dent. assoc. res. Inst.; ausfuhrl. Bef. vgl. Ber. ges. Physiol.

U 2. 255. Bef. G y Or g y .) Sp i e g e l .
B ettin ger und D elava l, Wirkung der verschiedenen Sauren auf den Mucor. 

Gepriift wurden HC1, H jS04, Osalsaure, Weinsaure, H3P 0 4, Bernsteinsaure, Essig- 
siiure. Je dissoziierter diese Sauren sind, um so schneller geht die Verfliissigung 
der Starkę vor sich. Die nur durch Diastase yerfliissigte Beismaische ist nicht fiir 
den Mucor geeignet, wenn sie nicht schwach angesauert wird. D ie untersuchten 
Sauren begunstigen in yerd. Zustande die Entiv. des Mucor, hemmen sie dagegen 
mit zunebmender Konz. Die vom Mucor gewohnlich abgescbiedenen Sauren sind 
bei gleicher Dissoziation yiel schadlicher ais die untersuchten Sauren. Bei groBer 
Verdiinnung begunstigen sie auch die Entw. des Mucor, die bei zunehmender Konz. 
der Saure durch ein Masimum geht und dann iiuBerst schnell abnimmt (vgl. Vff., 
Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 35. 114; C. 1 9 2 0 . I. 177). (Buli. Assoc. 
Chimistcs de Sucr. et Dist. 37. 254—61. Januar.) BtłHLE.

J. J. 'WiLlaman, Die Fimktion von Vitaminen im Stoffwećlisel von Sćlerotinia 
cinerea. Sćlerotinia cinerea, der Pilz der Braunfiiule von Pflaumen u. Pfirsichen, 
kann auf einem Nahrboden aus Zucker, Salzen u. Asparagin nicht gedeihen. So- 
bald aber geringe Mengen der Abkocbungen von Pflanzen, besonders von Pflaumen 
und Pfirsichen, dem Nahrboden zugefugt werden, tritt Wachstum ein. Es lieB 
sich zeigen, daB der hierdurch eingefiihrte Faktor keinen mineralischen, N - oder 
Energieanforderungen entspricht, sondern Vitamincbarakter hat. Durch mittels 
Adsorption an Fullererde erhaltene Vitaminpraparate aus zahlreichen und ver- 
sehiedenartigen tierischen und pfianzlichen Quellen konnte das Wachstum von 
Sćlerotinia gefordert werden, durch einige wenige auch die Yermehrung. Es 
seheint, daB der yermehrende Faktor durch Fullererde leicher in alkoh. Lsg., der 
vegetative leichter in wss. L3g. adsorbiert wird. Die iibrigen Bestandteile des 
Nśihrbodens scheiuen die Wirksamkeit dieser beiden Faktoren wohl quantitativ, 
aber nicht ąualitatiy zu beeinflussen. Seheint damit das Y. yon zwei yerschiedenen 
Vitaminen fiir Sćlerotinia moglich, so machen andere Beobachtungen wahrscliein- 
lich, daB Vermehrungs- und Wachstumsforderung doch nur Funktionen desselben 
Vitamins sind u. bedingt sind durch den EinflaB auf die Atmung. Das Sclerotinia- 
yitamin ist yielleicht identisch mit dem wasserl. Faktor B der hoheren Tiere. 
{Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 549—85. Marz 1920. [6/10. 1919.] St. Paul [Minne
sota], Uniy. of Minnesota, Div. of Agric. Bioehem.) Sp ie g e l .

G. G. De Bord, B.. B. Edm ondson and Charles T h om , Zusammenfassung
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der Mesultate des Ch-emisćhen Untersuchungsamtes uber die Vergiftu,ngen durch reife 
Oliven. Yon 618 bakteriologiach untersuchten 01ivenproben konnte in 7 Fiillen 
Bac. botulinus isoliert werden. Ein stark giftigea Toiin wurde ebenfalls naeh- 
gewiesen. Alle Proben, die Bae. botulinus enthielten, zeigten einen deutlichen 
widerlichen Geruch, besonders deutlieh unmittelbar nach der Offnung dea betreffen- 
den GefaBes, das zur Konseryierung gedient liat. Ferner konnten Bacillen der 
Coligruppe nachgewiesen werden. Bei der Prophylase ist eine geniigende Sterili- 
sation bei der Konseryierung u. Yerhiitung der Infektion nach Offnung der sterili- 
sierten GefaBe besonders wichtig. (Journ. of the Americ. med. assoe. 74. 1220 
bis 1221.) JOACHIMOGLU.**

3. Tierchemie.
L udw ig Freund, Das InseJctenwachs. Besprecbung der yeraehiedenen Insekten- 

waehse, w ie Bienenwachs, Geddabwaelis, Mozadawachs, Andaguiewachs, Propolis, 
Pelabwacbs usw., hinsicbtlieh ihrer Herkuuft und Zus. (Prometbeus 31. 330—33. 
17/7. P ra g .)  P f l OCKE.

L. Stern urtd E. R oth lin , Wirkung von Milzextrakten auf glattmusTcelige Organe. 
Darstellung und Natur des wirksamen Bestandtciles. In einer frtiheren Arbeit 
(Journ. de Pbysiol. et de Pathol. gśnśr. 18. 441) haben Yff. gezeigt, daB die Aus- 
ziige der yersehiedensten Organe u. Gewebe den Tonus glatter Muskulatur steigern, 
and daB diese Wrkg. bei Ausziigen der Milz am stśirksten ausgesprochen ist. In 
der yorliegenden Arbeit ist der Versuch gemacht, das wiraame Prinzip des Milz- 
extraktes zu isolieren. Es wurden die Milzen yon Bindern und Pferden yerwendet. 
Es war nicht moglich, die Organe vor der Verarbeitung yom Blut zu befreien; die 
darin enthaltenen spezifiachen Vasoconatrietine konnen jedoeh yernachliisaigt werden, 
einmal, weil ihre Wrkg. im Vergleich zu der des Milzextraktes sehr gering ist, 
und dann, weil sie bei der zur Darst. dea wirkaamen Stoffes fuhrenden Behandlang 
sicher zerstort werden. — Moglichst frisches Materiał wird von Fett und Binde- 
gewebe befreit und zu einem Brei zerrieben. Dieaer wird mit 2—3 Raumteilen 
Leitungswasser yerdunnt, mit Essigsaure sehwaeh angesauert, erhitzt und etwa 
il,  Stde- kochend erhalten. Nach Filtration wird wieder zum Sieden erhitzt und 
mit so yiel Essigsaure u. Kochsalz yersetzt, bis auf weiteren Zusatz der Nd. nicht 
mehr zunimmt. Nach erneuter Filtration wird die Fl. auf dem Wasserbad, an der 
Luft oder unter yermindertem Druek, auf etwa '/io eingedampft, ein entstehender 
Nd. (wirkungslos) durch Filtration oder Zentrifugieren abgetrennt. Der dureh Ein- 
dampfen zur Trockene erhaltene Eiickstand wird gepulyert und im Exsiccator iiber
H ,S04 oder CaClj aufbewahrt. Dieses Pulyer ist leicht loslich in Wasser und 
scheint ungefahr die ganze Menge der im Ausgangsmaterial enthaltenen tonus- 
steigernden Subatanz zu enthalten; die Ausbeute an diesem Praparat betriigt 25 bis 
30 g aus 1 kg Milz. D ie Haltbarkeit ist sehr gut: eine Probe hat sich bia jetzt 
iiber 2 Jahre ohne EinbuBe an Wirksamkeit gehalten. Durch 1—2-tagige Estraktion 
im Soxhletapparat mit A. wird die Wirksamkeit dea Pulyera nicht yerringert, 
sondem sogar haufig yermehrt. [Der Atherextrakt wurde ebenfalls auf seine Wrkg. 
gegen glatte Muskulatur gepriift: die nach dem Verjagen des Losungsmittels zu- 
riickbleibende trockene, stark saure (fluehtige Fettsauren) M. wurde in W . auf- 
genommen, neutralisiert und durch Kochsalzzusatz in isotonische Lsg. gebraeht. 
Diese Lag. hatte eine tonuayermindernde Wrkgg., welche die tonussteigernde der 
Milzextrakte yerringerte oder ganzlich aufhob; in einigen Fallen wurde durch die 
Behandlung mit dem Atherextrakt die Erregbarkeit der Praparate, nicht nur gege® 
Milzextrakt, sondern auch gegen Adrenalin und Hypophysin yollig aufgehoben.] 
Das Pulyer wird durch Trocknen an der Luft oder im Vakuum von der letzten 
Spur A. befreit und dann im Soxhletapparat so lange mit leicht angesauertem A.
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ausgezogen, bis der Hiilseninhalt keine tonussteigemde Wrkg. melir besitzt. Beim 
Abkuhlen scheidet sich aus dem tiefbrąunen Alkoholauszug eine farblose oder 
graue M. ab, die durch Filtration oder Zentrifugieren abgetrennt wird; sie ist un- 
wirksam. Durch Eindampfen der alkoh. Lsg. im Vakuum erhalt man eine dunkel- 
braune, harzige, nahezu feste, sehr hygroskopische M., die etwa die ganze wirk
same Substanz der Milz reprasentiert; Ausbeute 3 g auf 1 kg Milz. Eine kleine 
Menge unwirkeamer Substanzen liiBt sich dadurch entfernen, daB man das Harz in 
moglichst wenig sd. A. lost und abkuhlen laBt: dabei scheidet sich ein graues 
Pulver ab, das unwirksam ist und abgetrennt werden kann. Der Alkoholextrakt 
ist 11. in h . A., etwas weniger in k., zl. in W. u. Salzlsgg., unl. in Chlf., A., Bzl., 
Toluol, Lg. usw. Die Biuretreaktion ist in den meisten Fallen positiv, aber schwach; 
die FE llŁ iN G sche Probe ist immer negatiy. Ndd. entstehen in der wss. Lsg. durch 
Gerbsiiure, Phosphorwolframsaure, Phosphormolybdansiiure, Sublimat, Bleiaeetat. 
und Pikrinsaure. Zu weiterer Reinigung ist der W e g  iiber den Phosphorwolfram- 
siiurend. besonders geeignet; der in der angegebenen W eise dargestellte u. wieder- 
holt mit A. gewasehene Alkoholestrakt wird in W. gel. und so lange mit Gterb- 
saure yersetzt, bis ein starker Nd. entsteht; ein tjberschuB an Gerbsaure ist zu 
vermeiden, weil der Nd. darin 1. ist. Das Filtrat wird mit Baryt versetzt; d a n n  
wird wieder filtriert. Die klare FI. wird mit C 02 und etwas H2S 0 4 vom Baryt 
befreit; sie entha.lt noch den groBten Teil der wirksamen Substanz. Nun wird 
fraktioniert mit Phosphorwolframsaure gefallt; die einzelnen Ndd. und Filtrate 
werden mit festem Baryt, dann mit C 02 und etwas H2S 04 behandelt. D ie klaren, 
schwach sauren Filtrate werden im Wasserbad unter yermindertem Druek e inge- 
dampft. Das Filtrat yon der Phosphorwolframsaurefallung iat yollig wirlcungslos; 
aus den Ndd. werden sehr wirksame Praparate erhalten (1 g so wirksam wie 
800—1000 g Milz; Ausbeute nicht angegeben). Konzz. von 1 : 300000 — 1 : 500000 
sind an GefaBstreifen und am ausgeschnittenen Uterus yon deutlicher Wrkg. Der 
Mangel au Phosphorwolframsaure zwang dazu, nach einem anderen Fallungsmittel 
zu suehen; es koirate jedoch kein dem beschriebenen gleichwertiges Yerf. gefunden 
werden. Mit HgCl, und Pikrinsaure hatten die Yff. sehr ungunstige Resultate; 
die wirksame Substanz scheint durch die Behandlung mit diesen Stoffen zerstort 
zu werden. Fraktionierte Fiillung mit Tannin hatte ein yerhaltnismaBig gunstiges 
Ergebnis; Einzelheiten werden nicht mitgeteilt. Durch Tierkohle werden Farbstoffe 
und andere Yerunreinigungen in lioherem MaBe adsorbiert ais die wirksame Sub
stanz; ahnlich yerhalt sich Eisenhydroxyd. Die Methode wird nicht empfohlen, 
weil die Verluste recht groB sind. Besser scheint ein anderes Verf. zu sein, bei 
dem in der wss. Lsg. des Alkoholestrakts durch Phosphorsaure und Uranylacetat 
ein Nd. erzeugt wird, der storende Substanzen mitreiBt, aber den tonussteigernden 
Stoff nicht beeintrachtigt. Verss., die wirksame Substanz aus soda- oder dicarbonat- 
alkal. Lsg. mit A. auszusehutteln, sind ganz ergebnislos yerlaufen. Mit Chlf. 
lconnten weder duich Soxhletextraktion der sodaalkal. u. durch Zusatz yon wasser- 
freiem Natriumaceta.t getrockneten M., noch durch Ausschutteln aus der wss. Lsg. 
nennenswerte Mengdn der wirksamen Substanz herausgeholt werden. Die Praparate 
sind im allgemeinen sehr haltbar. Wenn sie nicht in getrocknetem Zustand auf- 
bewahrt werden konnen, miissen sie unbedingt yor bakterieller Zers. geschiitzt 
werden, wofur Zusiitze von Toluol oder Chlf. besonders geeignet sind. Die wirk
same Substanz ist kochbestandig, sofern die Rk. der Lsg. immer leicht sauer ge- 
lialten wird. Beim Veraschen geht die tonussteigemde Wrkg. yollig yerloren. 
Gegen Sauren ist die Substanz wenig empfindlich; ein Praparat wurde mehrere 
Stunden lang mit 1%'g- HC1 gekocht, ohne in seiner Wirksamkeit zu leiden. Da- 
gegen geht die tonussteigemde Wrkg. nach kurzem Erhitzen mit l°/0ig. Natron- 
lauge yollig yerloren; durch den EinfluB schwaeherer Alkalien wird sie  weitgehend
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yerringert. Durch Fermentwrkg. (Extrakte aus Pankreas, Magen- u. D arm Bchleim - 
haut) wird die wirksame Substanz nicht geschiidigt, yorausgesetzt, daB die Rk. 
neutral oder sauer gehalten wird. Die bei der Zers. von Lsgg. auftretende Zer- 
storung ist auf das gebildete Ammoniak zuriickzufiihren. Es wird nachgcwiesen, 
daB die wirksame Substanz, vorliiufig ais Lienin bezeicbnet, in der Milz selbst ge- 
bildet werden muB. Ihre Wrkgg. erstrecken sich auf alle untersuchten glatten , 
Muskeln, indem unabhangig von der Inneryation der Tonus gesteigert wird. Die 
Wrkg. ist vielfacb gleicbsinnig mit der von Adrenalin. Gemische beider wirken 
meist starker, ais der einfacben Addition entspricht. An Organen, wo Adrenalin 
den Tonus herabsetzt, ist die Wrkg. beider enfgegengesetzt. Lienin seheint un- 
m itte lb a r an der Muskelzelle anzugreifen.

Obwohl die Wrkg. des Lienins yollig mit der von Histamin ubereinstimmt, ist 
Identitiit beider unwahrscheinlich, da jenes nicht mit Cklf. aus sodaalkal. Lsg. 
estrahiert werden kann. Mit ziemlicher Sicherheit liiBt sich aber sagen, daB Lienin 
ein Amin, wahrscheinlich aus der Klasse der biogpnen Arnine ist. Auf intrayenose 
Einspritzung von mit Phosphorwolframsiiure gereinigten Praparaten steigt der Blut- 
druck rasch, in nicht sehr hohem Grade, aber ziemlich andauernd. Wiederholte 
Einspritzungen wurden yon den Versuchstieren gut iiberstandon. (Journ. de physiol. 
et de pathol. gen. 18. 753—80. Genf u. Zurich, Physiol. Labb. d. Urny.; ausfuhrl. 
Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 2. 130—32. Ref. W ie l a n d .) Sp i e g e l .

D ankw art A ckenuann, Uber die JExtraktstoffe von Mclolontha vulgaris. 15,6 kg 
Maikafer (17000 Tiere) lieferten im h. W. =  Es trakt: Harnsaure, Leucin. Das von 
S c h r e in e r  angegebene Melolonthin wurde yermiBt; Kreatinin, bezw. Kreatin eben- 
falls nicht gefunden; die Histidin-, bezw. Argininfraktion gab starkę Diazork. und 
schied reduziertes Ag aus; eine Isolierung yon Histidin und Arginin gelang aber 
nicht. — Aus den in k. A. und k. W . schwer 1. PikTaten wurde Putrescin und 
d-Łysin isoliert, aus der in A. schwer L, in W. 11. Pikratfraktion wurde eine inten- 
siye Diazork. gebende Base erhalten, die aber nicht in analysierbare Form gebracht 
werden konnte. In den ubrigen Pikratfraktionen wurde noch p-Oxyphenylathyl- 
amin nachgewiesen, Cholin und Cholesterin isoliert. Betain war sicher nicht yor- 
handen. (Ztschr. f. Biologie 71. 193—202. 20/7. [13/3.] Wiirzburg, Physiol.Inst.) Abon.

4. Tierphysiologie.
W. Loele, Uber primare und sekunddre Phenolreaktion. JBeobachtungen uber 

gegenseitige antagonistische Beeinflussung von a-Naphthól und Dimethyl-jp-phenylen- 
diamin bei Daphniden. Nach v. G i e r k e  u . G p .a e f f  lost Naphthol die labilen Oxy- 
dasen (Schutzkolloide des Muskels gegen fremde Sto&e) auf. Vf. nennt diese Oxy- 
dasen, die wahrscheinlich Aminę ringformiger Struktur mit Aldehydcharakter dar- 
stellen, Aldamine. Sie finden sich besonders da, wo Zellen in besonderem MaBe 
ais Schutzzellen auftreten. D iese phenolbindenden Substanzen lassen sich einteileu 
in: I. primare Aldamine a) ohne Formolfixation positiye Naphtholrk,, b) erst nach 
Formolfixation positiye Naphtholrk. II. sekundare Aldamine, a) Granularrk., b) Kem- 
korperchenrk. Substanzen der ersten Giuppe findet man in den Granula der a- 
und s-Leukocyten, in den BecherzcUen des Oberfliichenepithels der Schlamm- 
schnecken usw. Sie sind an keine bestimmte Zellart gebunden. Substanzen der 
Untergruppe b) findet man z. B. in den Schleimzellen der schwarzen Egelschnecke. 
Die sekundiiren Aldamine, die durch Einw. primarer Aldamine entstehen, haben 
groBere Bedeutung. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 30 . 614—17; aus- 
fiihrl. Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 2. 210. Ref. H ib s c ii .)  S p ie g e l .

Ugo Soli, Beitrag zum Studium der Durchliissigkeit der Płacenia fur Queck- 
silber. Beobachtungen bei Sublimatyergiftung einer Schwangeren und bei experi- 
menteller Yergiftung trachtiger Meerschweinchen durch HgCl, zeigen, daB die
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Placenta ais Abfangsorgan fiir Sublimat und somit wolil aucb £iir andere Gifte 
dient, dabei aber selbst geschadigt wird, wodurch ihr Epitbel mit der fortschreitenden 
Schadigung durchlassiger fiir Gifte wird. Die sich im Verlauf der Entziindung 
des Epithels zwischen mutterlichem und kindlichem Kreislauf aussebeidenden 
Fibringerinnsel dienen bis zu einem gewissen Grade ais ein neuen Schutz bietendes 
Hindernis, so daB ein bei der Mutter unbedingt todlich wirkendes Gift den Fotus 
nieht zum Absterben bringt. Hierbei spielt aber auek die verscbiedene Reaktion 
von Mutter und Kind auf das gleiche Gift infolge der unterschiedlicben physio- 
logisehen Zustande und Leistungen der miitterlichen und ldndliclien Gewebe und 
Organe eine noch weiter aufzukliirende Rolle. (Riv. osp. 1 0 . 69—81. 109—25. 
Palermo, Univ., Ist. di anat. patol.; ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. ges. Pbysiol 2. 266—67. 
Ref. L a q u e r .) Sp i e g e l .

I.. L. K n ieb e, Der Einfluji versćhiedener Fettsauren und fettsaurer Salze, so
wie des Ghólestcrins und Ghólins auf Wachstum und Entwicklung w n  Froschlarven. 
Oleinsaures Na, Oleinsaure und Triolein bemmen Wachstum und Entw. yon Kaul- 
ąuappen, mit Stearinsaure, stearinsaurem Na und Palmitinsaure gefiitterte Tiere 
wacbsen sehr gut, zum Teil sogar schneller ais Kontrolltiere. Gbolesterin und 
Cholindichlorid sind obne wesentlieben EinfluB. Die bei Tliymusfutterung auf- 
tretende Entwicklungshemmung der Kauląuappen ist wahrscheinlich eine Wrkg. 
der in der Thymus enthaltenen Fette von niedrigem Schmelzpunkt. (Ztschr. f. 
Biologie 71. 165—92. 20/7. [20/2.] Miinchen, Histol. embryol. Univ.-Inst.) A r o n .

R,. L ncks, Seidenraupensta/felzuclit und Raupenfiitterungsuersućhe. Es zeigte 
sich, daB in WestpreuBen Seidenraupenzucht moglich war, daB aber die Maulbeer- 
blatter nicht obne weiteres durch anderes Materiał (Schwarzwurzelblatter) zu er- 
setzen waren; yielleicht gelingt es, durch jahrelange Bemuhungen die Raupen in 
spateren Generationen an ein Ersatzfutter zu gewohnen. Bericht der Westpr. 
Seidenbau-Studiengesellschaft, 1919. Versuchsstation Danzig. (B i e d . Zentralblatt f. 
Agrik.-Ch. 4 9 . 190—96. Mai. Ref. C o n t z e n .) Y o l h a e d .

H. Aron und S. Sam elson, Mohrriibeneztrakt in der Sduglingscrnahmng. 
(Ygl. A r o n , Monatsschr. f. Kinderheilk. 15. 561; C. 1 9 2 0 . I. 782.) Langeres Nicht- 
gedeihen bei Sauglingen, soweit es weder durch Steigerung der Nahrungsmenge, 
noch EiweiB-, noch Kohlenhydratzulagen zu beheben ist, beruht meist auf mangel- 
bafter Zufubr von Extraktstoffen. Yerabreichung eines friiher im Tieresperiment ais 
ansatzfordernd whksam gepriiften Mohrriibenextraktes zeigte in 14 geeignet aus- 
gewahlten Falleu eine mehr oder minder ausgesprochene, aber stets entscheidende 
Ein w. auf die Gewichtszunahme und den Stoffansatz: ebenso war Besserung der 
Farbę u. des Aussehens der elenden Atrophiker festzustellen. Fiir die auf Extrakt- 
stoffinangel beruhenden Fiille yon Nichtgedeihen ist Zulage von ExtraktstofFen (in 
Form des Mohrrubenestraktes) eine streng atiologische u. sehr erfolgreiche Therapie. 
(Dtsch. med. Wchschr. 4 6 . 772. 8/7. Breslau.) A r o n .

A. E ck ert, Die Wirkungen ersćhdpfender Muskelarbeit auf den menschlichen 
Kor per. Durch zweitagiges Hungern und Radfahren von 150—215 km ist es ge- 
lungen, die Glykogenvorrate des menschlichen Korpers weitgebend zu ersehopfen; 
dabei tritt im Urin reichlicb Aceton auf, Blutdruck, Korpertemp., Blutzueker und 
respiratorischer Quotient sinken stark. Bei folgender Ruhe ohne Nahrungsaufnahme 
bildet sich allmahlich abklingend Glykogen aus KorpereiweiB; EiweiBnahrung fiihrt 
zu starker Glykogenbildung. Bei der Glykogenbildung aus EiweiB sinkt der respira- 
torische Quotient bis auf 0,45. Aus Korperfett kann Glykogen nicht gebildet 
werden. Auch bei geringerer Arbeitsleistung (70—90 km Radfahrten) tritt Aceton- 
ansscheidung im Urin auf, kann aber durch reichliche Zuckerzulagen zur Nahrung 
vermieden werden. — Nach Muskelarbeit, die mit Schwitzen yerbunden ist, ebenso 
aber auch nach Schwitzen allein ohne Muskelarbeit, fallt der Hamoglobingehalt des
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Blutes bei gleichzeitigem Steigen des EiweiBgehaltea im Blutserum bei Menschen 
und Hunden. (Ztschr. f. Biologie 71. 137—61. 20/7. [27/2.] Hamburg, Physiol. 
Univ.-Inst.) A r o n .

E n gel, Uber das Scliicksal des Betanaphthylamins im Organismus des Hundes. 
Beitrag zur Frage der gewerblichen Blasenerkrankungen. (Vorl. Mitt.) Bei zwei 
Hunden, die im N-Gleichgewicht stauden und eine konstantę N- und Schwefei- 
saureausscheidung hatten. wurde 1,0 u. 0,5 /9-Naphthylamin (ais Chlorhydrat) sub- 
cutan beigebraeht. Krankheitserseheinungen traten nicht auf. Nach der Injektion 
kam es zu einer Vermehrung der Atherschwefelsaure- und Glykuronaiiurewerte im 
Harn, die sich iiber 5 — 6 Tage hinzog. Aus dem Verhiiltnis der beiden Paarungs- 
siiuren ergibt sich, daB weitaus der groBte Teil des injizierten Amina ais Paarling 
der Atherschwefelaaure ausgeschieden wird, wenigstens gilt das sicher fur fleisch- 
fressende Tiere. Bei einem Vers. mit Kohlenhydratfiitterung erschien nur 1/4 etwa 
in Form gepaarter Sehwefelsauren, der Rest ais Glykuronsaure. D ie Mehraua- 
scheidung beider Paarlingssauren betrug in einem Vers. 0,725, bezw. 0,486 g. 
Dies Ergebnis wurde unter der Annahme, daB nur einwertige Amidonaphthole ge- 
paart werden, einer |9-Naphthylaminmenge von 1,444 g entsprechen, also mehr ais 
gegeben wurde. Es geht daraus heryor, daB die Hydrosylierung nicht bei der B. 
von Amidonaphtholen haltmacht, sondern daB auch Dioxyamidonaphthaline ent- 
stehen. Unyeranderter Ausgangsstoff war im Urin nicht nachweisbar. (Zentralbl. 
f. Gewerbehyg. u. Unfallverhut. 8. 81—86; ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol 2. 
263. Ref. E. Op p e n h e im e r .) Sp i e g e l .

Raym ond I. M iller, Harry L. F ow ler, O laf B erge im , M artin E. Relifuss 
und P h ilip  B. H aw k, Die Reaktion des Magens auf Nahrungsmittcl. VII. Die 
Beakłion des normalen menschlichen Magens auf verschiedenartig zubereitete Vege- 
tabilien. (Vgl. Amer. Journ. Physiol. 42. 411; C. 1919. III. 545.) Unteras. uber 
die Entleerung und Sauresekretion des n. Magens beim Mensehen nach Aufnahme 
von Kartoffeln, Gemusearten roli, ais Sałat, gekocht, gebraten usw. ergeben, daB im 
allgemeinen rolie Gemiiae mit niedrigem N-Gehalt, wie Karotten, Sellerie, Tomatcn etc., 
den Magen rasch und wenig yerandert yerlassen und maBig viel freie und wenig 
gebundene HOl bilden. Gekochte Gemiise werden viel rascher und stiirker ver- 
andert. Starkereiche Friichte, wie z. B. Kartoffeln, zeigen eine betrachtliche Ver- 
dauung der Starkę, ehe sie den Magen yerlassen. (Amer. Journ. Physiol. 51. 332 
bis 365. 1/3. 1920. [31/12.1919.] Philadelphia, J e f f e r s o n  Medical College.) A r o n .

Chdai A sayam a, ExperimcnteTle Beitrdge zur Frage iiber die Bildung des 
Harnindicans. I. Futterimgsversuch mit einer grojien Mertge Tryptophan. Kaninchen, 
dereń Harn keine Indicanrk. zeigt, geben diese intensiy nach einmaliger Gabe von
1 g Tryptophan mit der Schlundsonde direkt in den Magen, wahrend bei laugsamer 
Verfutterung oder bei subcutaner Applikation des Tryptophans kein Indican auf- 
ritt. (Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 1 1 5 -2 2 . 1916. [4/12. 1915.] Kioto, Med. 
Uniy.-Klinik. Sep. v. Vf.) A r o n .

Chuai A sayam a, Fscperimentellc Beitrdge zur Frage iiber die Bildung des 
Harnindicans. II. M itte i lu n g . Uber das Verhalten der Phenylglycin-o-carbonsdure 
im Tierkorper. (I. Mitt. ygl. Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 115; yorst. Ref.) 
Bei Yerfiitterung wie bei subcutaner Einspritzung von o - Nitroph.enylpropiolsd.ure 
tritt reichlich Indican im Harn auf, Phenylglycin-o-carbonsdure bildet bei Ver- 
fiitterung und bei direkter Einspritzung in den Dickdarm ebenfalla, wenn auch 
schwerer ais o-Nitrophenylpropiolsaure, Indican, dagegen nicht bei subcutaner Ein
spritzung. In yitro gelang e 3 nicht, durch Einw. von Faulnisbakterien auf Phenyi- 
glycin-o-carbonsaure eine B. yon Indol oder Indican beryorzurufen. — Phenyl- 
glykókoll wirkte stark toiisch, indigobildende Substanzen traten nicht im Urin auf.
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(Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 123-1-33. 1916. [4/12. 1915.] Kioto, Med. Uniy.- 
Klinik. Sep. v. Vf.) Aron.

M anji K ageyam a, JEaperimentelle Untersuchwngen uber die Wirkungen von 
p-Oxyphenylathylamin, mit besonderer Beriicksićhtigung der Lehre von der intesti- 
nalen Autointoxikation. I. Uber die expcrimentelle Tyraminglykosurie. o-Oxyphenył- 
athylamin oder Tyram in, in 0,5°/<>ig. Lsg. mit einer Geschwindigkeit von ca. 
100 cem pro Stde. in die freigelegte Vena jugulari3 eines mit Urethan narkoti- 
sierten Kanincliens infundiert, ruft eine der Adrenalinwrkg. iihnliehe, wenn auch 
nicht gleichstarke Glykosurie liervor. Der Blutzuckergehalt ist erhoht. (Act. Schol. 
Medic. Univ. Kioto 1. 215 — 27. 191G. [9/12. 1915.] Kioto, Medizin. Uniy.-Klinik. 
Sep. v. Vf.) A r o n .

Manji K ageyam a, ExperimenUTle Untersitćhungen uber die WirJcungen von 
p  - Oxyphenylathylamin, m it besonderer BerucJcsichligung der Lehre von der intesti- 
nalen Autointozikalion. II. Uber den von p  - Oxyphenylathylamin auf die
Panlcreassekretion in den Darmkanal. (I. Mitt. vgl. Act. Schol. Medie. Univ. Kioto
1. 215; yorst- Ref.) Tyramin hemmt, am deutliehsten bei langsamer intrayenoaer 
Infusion, weniger bei direkter intrayenoser, am geringsten bei subeutaner Injektion, 
ebenso wie Adrenalin und Pituitrin den durch Sekretin ais auch durch Piloearpin 
bedingten PankreasfluB. Atropin wirkt nur auf die Piloearpin-, kaum auf die 
Sekretinwrkg. ein. (Act. Schol. Medic. Kioto 1. 229—49. 1916. [9/12. 1915.] Kioto, 
Med. Univ.-Klinik. Sep. v. Vf.) A r o n .

Toku Iw a o , Uber die expcrimentelle Hamosiderosis infolge der intravenosen 
Injektion von p - Oxyphenylathylamin bei Kaninchen. Durch intrayenose Lyektion 
einer groBen Dose yon p-Oxyphenylathylamin (5-mai 9 ccm l° /0ig. Lsg. innerhalb 
yon 2 Tagen) entstand bei Kaninchen eine starkę Anamie yon sekundarem Cha
rakter, sowie eine Siderosis in der Milz, den Mesenterialdrusen, dem Blinddarm 
nnd dem Knoebenmark. Durch mkr. Unteraa. wurde die Ablagerung der Fe-Yerbb. 
yerfolgt. (Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 263 — 80. [19/1- 1916.] Kioto, Med. 
Uniy.-Klinik. Sep. v. Vf.) A r o n .

Yomoahi Sasaki, Vergleichende Untersuehungen iiber das Yerhalten der oxy-
hydroaromatischen Kórper gegen den Tierorganismus. cis-Chinit und Cyclohexanol 
rufen nach oraler Darreiehung bei Kaninchen eine auffallende Vermehrung der 
Atherschwefelsauren unter gieichzeitigem Auftreten von Glucuronaaure im Harn 
heryor. Inaktiyer Inosit ruft weder bei Kaninchen, noch bei Hunden eine Ather- 
schwefelsaureyermehrung heryor, Phloroglucit nur nach Darreiehung einer selir 
groBen Dose bei Hunden (6,2 g auf 4,1 kg Korpergewieht), bei Kaninchen iiber- 
haupt nicht. Die Giftigkeit der untersuchten 4 oxyhydroaromatischen Substanzen 
nimmt mit Zunahme der Hydrosyle immer mehr ab: yom Cyclohesanol wirkteu 
0,002 g , vom Phloroglucit 0,0085 g pro 1 g Maus todlich, Inosit und Phloroglucit 
sind bei Mausen beinahe ungiftig. (Act. Schol. Medic. Uniy. Kioto 1. 413— 23.
[8/5. 1916.] Kioto, Med. Uniy.-Klinik. Sep. v. Vf.) A r o n .

R u d o lf R iedal, Kann die parenterale Zufuhr des Caseins auf Grund seiner 
physikalisch-chemischen Eigenschaften eine besonders btarke Proteinkorpericirkung 
hervorrufen? Die Frage wird bejuht mit der Begrundung, daB zum Abbau des 
Caseins das Blut durch das in ihm befindliehe Erepsin nachgewiesenermaBen be- 
fahigt ist. (Dtsch. med. Wchschr. 48. 881—S2. 5/8. Freiburg i. Br,, U n iw  
Frauenklin.) B o r in s k i .

H. Sachs, Zur Frage der Proteinkorpertherapie. Ufcer den Wert der un- 
spezifischen Behandlung kann nur die praktische Erfahrung entscheiden. Die durch 
die Immunitatslehre begriindeten Methoden der spezifisehen aktiyen und passiyen 
Immunisierung, sowie der spezifisehen Serumbeliandlung werden durch sie nicht
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bertihrt. (Therap. Halbmonatsh. 3 4 . 379 — 82. 15/7. 405 — 9. 1/8. Frank
furt a. M .) B o r in s k i .

R. W . K seton, F- C. Koch und A. B. Luckhardt, Gastrinsludien. ILI. Die 
Eeaktion der Magensćhleimliaut verschiedener Tiere auf Gastrinkorpcr. (Vgl. Amer. 
Journ. Physiol. 37 . 4S1; C. 1915. II. 930.) lnjektion yon „Gastrin" ruft beim 
Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, Frosch, bei der Ente und Katze Magensaft- 
sekretion lieryor; Schildkrotenmagen reagierte nicht mit Siiurebildung. Histamin 
ist ein stark sekretionssteigerndes Mittel aucli bei an dereń Organen infolge seiner 
Wrkg. auf die Capillaren. Tyram in  rief nur bei Katzen u. aucb liier nur inkon- 
stant Magensekretion heryor, yersagte bei allen anderen Tieren. Gastrin gleicht 
in seinen Eigenschaften dem Histamin ni elit derart, da 6 man daraus auf Identitiit 
beider Korper schlieBen miiBte. (Amer. Journ. Physiol. 51. 454 — 68. 1/4. [30/1.] 
Chicago, Illinois-Univ.) A r o n .

R. W. K eeton, A. B. Luckhardt und F. C. K och, Gastrinstudien. IV. Die 
Eeaktion der Magensćhleimliaut a u f Nahrung und Gastrinkorpcr unter dem Einflufł 
von Atropin. (IH. ygl. Amer. Journ. Physiol. 51. 454; yorst. Ref.) Intrayenose 
lnjektion von 1 mg Atcopinsulfat hemmt die Rk. der Magendriisen auf Nahrungs- 
aufnahme fiir mehr ais 5 Stdn.; bei geringeren Mengen Atropin geht die Pepsin- 
konz. herab. Gastrin und Histamin auf der einen Seite, Atropin auf der anderen 
haben eine antagonistische Wrkg. auf die Magensekretion. Es handelt sich dabei 
aber nicht um eine chemische Neutralisation; Atropin und Gastrinkorper greifen 
yielmehr an yerschiedenen Stellcn des Sekretionsmechauismus an. (Amer. Journ. 
Physiol. 51. 469—83. 1/4. [30/1.] Chicago, Hlinois-Uniy.) A r o n .

W . MaaB, Zur thcrapeutisćhen Yerieendbarkeit des Trivalins. Triyalin ist ver- 
hiiltnismaBig unschiidlich in Do3en, die 0,015 fur die Einzelgabe und 0,05 fiir die 
Tagesdosis nicht iiberschreiten. Es hat sieli besonders bei Morpliiumentziehungs- 
kuren gut bewahrt. (Dtseh. med. Wchschr. 46. 884 — 85. 5/8. Berlin- 
Schlaehtensee.) B o r in s k i .

J. A. K olm er, S. S. W oody und E. M. Y a g le , Ber Einjlufi von Brillantgrun 
auf den Diphthericbacillus. Im Ansehlusse an Beobachtungen yon M a c k ie  und yon 
K r u m w ie d e  u . PEiTT angestellte Verss. ergaben hobe bakterieide u. antiseptische 
Wirksamkeit des Brillantgriins auf Diphtheriebacillen in yitro. Ggw. von Blut 
oder Serum setzt die desinfektorische Wirksamkeit herab. Auch Staphylokokken 
werden yon Brillantgriin stark beeinfiuBt, yiel weniger Typhus- und Colibacillen. 
Die Behandlung yon Baeillentragern bei Diphtherie (Nase, Hals, Ohr) fiihrt zu 
zeitweisem Verschwinden der Diphtheriebacillen, aber zu keiner Dauerentkeimung. 
Immerhin sollte die hohe bakterieide Kraft des Brillantgriins gegenuber Diphtherie
bacillen, Staphylokokken, Streptokokken und Pneumokokken therapeutisch nutzbar 
gemachf werden. Empfohlen wird lokale Behandlung mit wss. Lsgg. yon 1 : 250. 
(Journ. of infect. dis. 26. 179—84. Philadelphia, Hosp. f. contag. dis.; Dermatol, 
res. lab.) S e lig m a n n .* *

R ichard W asicky, Ist Capsella Bursa pastoris Moench ein brauchbarer Mutter- 
kornersatz? Ais wirksame Bestandteile im Sinne eines Uterusstypticums kommen 
fiir Cap3ella Bursa pastoris wie auch fiir Erodium cicutarium nur die in den Pflanzen 
reichlich yorhandenen Kaliyerbindungen — 40% KsO bei 10—15°/0 Asche, bezvr. 
43,9—44,1% KjO bei 12—14°/o Asche — in Betracht. Da bei oraler Darreichung 
entweder die fiir die Wrkg. notwendige Reizschwelle infolge der raschen Aus- 
scheidung des K nieht erreicht wird, oder bei groBeren Dosen wohl ein kurzdauern- 
der styptischer Effekt eintreten kann, wobei jedoeh bereits allgemeine Giftwrkgg. 
des K im Korper zu befurchten sind, erscheint es nicht angangig, Capsella oder 
irgend ein aus ihr hergestelltes Praparat an Stelle yon Mutterkorn zu yerwenden. 
(Apoth.-Ztg. 35. 277—78. 13/8. Wien, Pharmakognost. Inst. d. Univ.) M a n z .
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W . Scholtz, iiber die Indicationen zur Salnarsanbehandlung der Syphilis und 
die Behandlung mit Silbersalvarsan. Yf. warnt vor der wahllosen Salyarsan- 
behandlung und gibt allgemeine Richtlinien fur dieselbe. Im Fruhstadium ist die 
kombinierte Salyarsan-Hg-Kur indiziert. S ilbersalyarsan Łat bei der menschlicben 
Syphilis keine erbeblich starkere spirillocide Wrkg., ais das Altsalyarsan. (Dtsch. 
med. Webschr. 46. 879—81. 5/8. Konigsberg i. Pr., Uniy.-Poliklinik f. Haut- und 
Geschlechtskranke.) B o b iń s k i .

Carl Brnck und Heinrich. Becher, iiber die einzeitig kombinierte Ncosaharsan- 
Novasurolbehandlung der Syphilis. D ie Neosalvarsanlsg. wird in der Spritze mit 
Noyasurollsg. gemischt, wobei eine im Laufe von ca. */, Min. zunehmende TriibuDg 
entsteht, und man eine Lsg. erhalt, dereń Farbenton je nach den Mengenyerhalt- 
nissen der Mischungskomponenten von Gelblichgriin bis Oliygriin schwankt. Die 
hierbei entstehenden Umsetzungen sind nicht bekannt. Die Injektion dieser 
Misehung wird gut yeitragen, die Wrkg. auf klinische Erscheinungen u. Serumrk. 
ist giinstig. (Miinch. med. Wchschr. 67. 901—2. 30/7. Altona, Stadt. Kranken- 
hauB.) B o b ik  s k i .

Gr. Joannovics, Zur Wirkung fermentativ geiconnener Spaltungsprodukte aus 
Geweben und Bakterien. Durch Fermentwrkg. gewonnene Spaltungsprodd. aus 
Tumoren sind imstande, bei parenteraler Einverleibung eine tumorspezifische Wrkg. 
auszuiiben und die Riickbildung epithelialer Neoplasmen einzuleiten, ohne jedoch 
n. Gewebe anzugreifen. — Durch Verdauung von bei der Alttuberkulinherst. her- 
riihrenden Tuberkelbacillenriickstanden erhalt man eine dunkelbraun gefarbte FI., 
welche vom Tuberkulin yollig yerschieden ist, cutan oder subcutan selbst in 
groBeren Mengen einyerleibt, in der Regel weder lokal an der Injektionsstelle, 
noch allgemein irgendwelche Rkk. ausloBt Im Tieryers. wurde festgestellt, daB 
das tubekulóse Gewebe durch parenterale Zufuhr dieses Praparates eine binde- 
gewebige Abkapselung erfabrt. Ahnliche Wrkg. zeigte ein entspreehend hergestelltes 
Praparat auf die tiefen Formen von Trichophytie. (Wien. klin. Wchschr. 33. 
649—52. 22/7. Wien. Inst. f. allg. u. exp. Pathologie.) BOBIŃSKI.

H erbert Fułis, iiber die therapeutische Wirksamkeit eines durch Yerdauung 
von Trichophytonkulturen gewonnenen Praparates (Joannoińcs). Das von JOANNOVlCS 
(vgl. Wien. klin. Wchschr. 33. 649; yorst. Ref.) durch Verdauung yon Tricho
phytonkulturen hergestellte Trichophytin hat sich bei subcutaner und intracutaner 
Anwendung in Dosen bis ł:u 0,5 ccm bei den tiefen Formen der Bartflechte ais 
mit Yorteil yerwendbar erwiesen. (Wien. klin. Wchschr. 33. 653—54. 22/7. Wien, 
Univ.-Klin. f. Dermatologie u. Syphilidologie.) B o b iń s k i .

G. Seherber, Zur Wirkung fermentatw geiconnener Spaltungsprodukte auf 
Carcinome. Das yon J o a n n o v ic s  (vgl. Wien. klin. Wchschr. 33. 649; yorst. Ref.) 
hergestellte Praparat hat bei oberflachlielien Hautcarcinomen eine heilende Wrkg. 
gezeigt. Ein abschlieBendes Urteil iiber die Dauer der Heilwrkg. laBt sich noch 
nicht angeben. (Wien. klin. Wchschr. 33. 654—55. 22/7. Wien.) B o b iń s k i .

6. Agrikulturchemie.
M. M. M cC ool imd C. E . M illa r , Wirkung von Calciumsulfat auf die Lós- 

lićhkcit von Bóden. Die liieruber bereits yorliegenden Erfahrungen sollten durch 
Vcrss. an 6 yerschiedenen Boden bestiitigt und der Umfang der B. 1. Salze u. der 
COa durch die Einw. des CaS04 auf die Boden naher festgestellt werden. D ie B. 1. 
Salze wurde bestimmt durch Digerieren yon 200 g mit 500 ccm geeattigter CaS04-Lsg. 
wahrend 24 Stdn. In einigen Fallen wurde auch die Einw. yon Ca-Phosphat fur 
sich und zusammen mit CaS04 gepruft. Dann wurde abfiltriert, die Boden ent- 
weder unmittelbar oder nach weitgehendem Auswaschen mit zweierlei Mengen W. 
2—30 Tage behandelt; in einem Falle wurde so viel W. yerwendet, ais der fiir
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daa Pflanzenwachstum giinstigsten Menge (niedriger Wassergehalt) entsprach, im 
anderen auf 1 Tl. Boden 0,7 Tle. W. (hoher Wassergehalt). Die Zu- óder Ab- 
nahme an 1. Salzen wurde durch die zu- oder abnehmende Depression dea Gcfrier- 
punktes featgestellt. Die yerwendeten Boden waren lufttrocken. Zur Priifung der 
Frage, ob die Zunahme der 1. Salze in den Boden infolge Steigerung biologischer 
Wrkgg. oder chemiseher Bkk. eintritt, wurde der Umfang der B. von C02 gemeasen. 
Dazu lieB man die Boden uber Naeht mit einer geaattigten CaS04-Lsg. 8tehen, 
filtrierte, wusch die Boden aus, trocknete u. miaehte sie gut; 60 g davon gab man 
dann in eine gut verachlie£bare, zum Durcbaaugen yon Luft eingeriehtete Flasehe, 
fiigte die erforderliche Menge W. hinzu, yerschloB die Flaschen und lieB sie im 
Dunkeln bei Zimmertemp. stehen. Nach je 10 Tagen wurde die gebildete Menge 
CO, durch Luft ausgetrieben und litriert. Das Ergebnis der gesamten Unterss. 
ist, daB die CaSO^-Behandlung eine starkę Zunahme der 1. Stoffe yerursacht. Die 
Wrkg. dea CaS04 beateht augenacheinlich in einer Anderung der Zus. des Bodens. 
Ca-Phosphat hemmte die B. 1. Stoffe und wirkte dem CaSO* entgegen. Die Zu
nahme der 1. Stoffe durch die Einw. dea Gipses muB auf anderen Ursachen beruhen 
ais auf biologiachen Wrkgg., wenn ais, MaB solcher die C02-B. angenommen wird. 
(Journ. Agiicult. Research 19. 47— 54. 15/4. Michigan Agric. Eipt. Station.) RtiHLE.

M. W. B eijerinck, Die Chemosynthese bei der Denitrifikation mit Schwefel ais 
Energieguelle; (Vgl. Archiyes nśerland. se. esact. et nat. [2] 9. 153; C. 1904. I. 
1579.) Organismen, die unter dem EinfluB yon Licht- oder chemiseher Energie 
organische Substanz aua C02 b'ilden, heiBen autotroph, ernilhren sie sich durch 
audere organische Stoffe, so sind sie heterotroph. Einige denitrifizierende Bakterien, 
wie B. Stutzeri und B . denitrificans u. a., bilden unter pbysiologiach yerschiedenen 
Yerhaltuissen erblich bestandige Formen, eine autotrophe dem Schwefel Kreide- 
Nitratsubstrat angepaBte, und eine organischen Nahrboden entsprechende hetero- 
trophe Form. Bei yeranderter Nahrung kann die chemosynthetische Kraft schritt- 
weise yerschwinden. Wird in einer KNOj-Lsg. ein S-CaCO,-Gemisch mit Garten- 
erde infiziert, so findet bei Zimmertemp. Gasentw. statt:

6KNOs +  5S +  2 CaC08 =  ' +  2CaSO* +  2 CO, +  3N,.
Je g zersetztes Nitrat wird 1 Cal. frei. Auch die Nitritfermente der Ammonsalze 
sind erbliche Abarten gewohnlich saprophytiseher Bakterien, die sich meist aus 
organischen Quellen ernśihren. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 28. 845—56. 20/5. [28/2.*].) H a b t o g h .

Friedrich  Fnchs, Uber Ilumussaure. Eine aua reinem Torf mit Alkali ge- 
wonnene Humussaure erwies sich ala echte zweibasische Saure, die mit alłen Basen 
einfache Salze bildet. Aua der Zua. kann auf Mol.-Gew. von etwa 680 geschlosaen 
werden. Die Alkalihumate konnen mit NaCl-Lsg. gefallt werden, bis auf ein«n 
kleineu Teil, der nur mit Sauren ais braunes Pulver gefallt werden kann. Mit 
NasS, bezw. Na3SOs wurde eine 1. Sulfityerb. gewonnen, die mit organischen Basen 
reagiert. (Chem.-Ztg. 44. 551. 24/7. Jena, Techn.-chem. Uniy.-Inst.) J u n g .

Th. H om er, Uber die Technik der Felduersuche. Vorlaufige Mitteilung. Ein
fluB der Drillarbeit, Form der Teilstucke, GroBe, Wiederholung, Lage der Teil- 
stiicke, GroBe der Gesamtflache und Erntemethode werden besprochen bezuglich 
ihres Einflusses auf die Sicherheit der Versuchsergebnisse. ( F u h l i n g s  Landw. 
ztg. 67. 102; B ie d .  Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 161-65- Mai. Eef. W ilc k e . )  Y o l .

H. U zel, Der Tausendfufi Blaniulus guttulatus Gerv., ein Schadiger der Zuęker- 
riibe. Der Schadling wird beschrieben u. AbwehrmaBnahmen angegeben. (Ztschr. 
f. Zuckerind. d. eechosloyak. Rep. 44. 299—300.1/7. Prng. Yera.-Stat. f. Zuckerind.) RU.

K. M iiller, Drei Futteruvg$versuche mit Schtoeinen, durchgefiihrt in der Ver- 
suchswirtschaft fiir Schweinehaltung in Ruhlsdorf (Kr. Teltoio). 1. Ein yom Kriegs- 
auaschuB geliefertes Kraftfutter, 35°/0 Fleischmehl, 20°/o Leimkraftfutter, 20°/o Kar-
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toffelpiilpe und 2ó°/o Melasse, enthaltend 2S,27°/() N-haltige Best;>.ndteile, 33,29°/0 
N-freie Extraktstoffe, erzcugte pro kg 0,291 kg Lebendgewicht, wurde also gut ver- 
wertet. — 2. Maisschrot eignete sieli zur Schweinemastung besser ais Roggenkleie, 
doch war bei einem Hochstpreis von 200 Mark fur 100 kg Lebendgewicht die 
Miistung beiderseits unrentabel. — 3. Gediimpfte Futterriiben waren den rohen in 
der Wrkg. bei weitem uberlegen. (Mitt. d. Vereinigung deutscher Sehweine- 
zucbter 1919 . Nr. 4—6; B ied . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 4 9 . 275—79. Juli. Ref. 
CONTZEN.) YOLHAED.

F. Honcam p und E. K och, Uber den Einflufi der Grafie, einer Futterration 
auf die Verdaulichkeit derselben. (In Gemeinsehaft mit B. Stau.) Sowohl an einer 
nur aus Rauhfutter, ais auch an einer aus Rauh- u. Kraftfutter bestehenden Ration 
konnte gezeigt werden, daB die Verdaulichkeit einer wechselnd groBen Ration nur 
geringen Anderungen unterworfen ist; fiir praktische Futterungsverhaltnisse ohne 
Bedeutung. D ie durchschnittlichen Fehler bei der Ermittlung der Verdauungs- 
koeffizienten sind viel groBer ais diese Schwankungen. (Landw. Yers.-Stat. 96. 45 
bis 120. Marz. Eostock.) V o l h a r d .
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