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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Sudolph Meaself. N ach ruf. Wiirdigung seiner Bedeutung fiir die chemische 

Wissenschaft und Industrie in England. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. R. 160—61. 
ló /5 .) K te L E .

H. Freundlich, Otto Butschli ais Kolloidchemiker. Zwei Gedanken leiteten 
ihn hauptsachlich: Die Gele sind zweiphasige Gebilde u. besitzen einen schlammig- 
wabigen Bau, bestehen also aus' kleinen Fliisaigkcitetropfchen, die von feinen, 
amorph-festen Wiinden umhiillt eind. (Naturwissenschaften 8. 562—64. 9/7. Berlin- 
Dahlem.) L ie s e g a n g .

V. Goldschmidt, Otto Butsćhlis Verhaltnis zur Krystallographie und Mine
ralogie. Aus einigen eigenartigen Verhaltnissen beim Auskrystallisieren von dem 
iibersehmolzenen Schwefel hatte BtJTSCHLl auf dessen Loslicbkeit in W. und Gly- 
cerin gesehlossen, Vf. dagegen auf seine Uuloslicbkeit. (Naturwissenschaften 8. 
564—67. 9/7. Heidelberg.) L ik s e g a n g .

Eduard Farber. Zur Thcorie der Zwischenstufen bei chemischen Umwandlungen. 
Vf. maeht darauf aufmerksam, da8 der Grundgedanke der neuen Theorie (vgl. 
Naturwissenschaften' 8. 322; C. 1 9 2 0 . III. 113) schon von K e k o ł Ż (L ie b ig s  Ann.
106 . 141) und ahnlich auch von S c h On b e in  ausgesprochen worden ist. (Natur
wissenschaften 8. 497. 18/6. [1/5.] Berlin-Dahlem.) P o s n e r .

F. H. Loring, Die Struktur der Materie und die Quantentheorie. I. (Ygl. Chem. 
News 118. 145; C. 1919 . III. 585.) Es werden die Atommodelle besprochen. Einen 
Beweis fiir die Moglichkeit des Auftretens von rotierenden Systemen erblickt Vf. 
in den unablassig kreisenden schwarzen Fleckchen, welche er beim Erwachen und 
Hinblicken gegen eine weifie Wand beobachtet. Dann wird der Auf bau der Atome 
aus H- und He-Atomen erortert und dargelegt, dafi die nicht ganzzahligen At.- 
Geww. auf eine Gewichtsyeranderung infolge von Massenkontraktion zuriickzuflihren 
ist. So haben 2 H Atome bei ihrer Yereinigung zu einem neuen Atom nicht das
Gewicht 2-1,008, sondern nur 2,004, 3H wiegen nur 3,002 und 4H nur 4,000. In
einer Tabelle wird der Aufbau der Atome bis zum P aus H-, He- und ihren Kon- 
denaationsprodd. unter Beriicksichtigung der Isotopen dargelegt. Erorterung uber 
Aufbau des O und des F.

II. Zur Unterstiitzung der Ansichten des Vfs. werden die Veroffentlichungen 
von J e a n s  und M il l ik a n  herangezogen. (Chem. News 120 . 181—84. 16/4. 193 
bis 196. 23/4. [13/3.] 291. 18/6.) J. Me y e r .

E. C. C. Bały, Lićhtabsorption und Fluorescenz. VI. Ałomistische und mole-
hulare Energieąuanten. (Y; ygl. Philos. Magazine [6] 3 9 . 565; C. 1 9 2 0 . HI. 225.) 
Vf. betrachtet in dieser Arbeit die quantitativen Beziehungen zwischen den ver- 
schiedenen Freąuenzen einer Substanz im Lichte der Quantentheorie. Es handelt 
sich um die Erklarung der folgenden GesetzmaBigkeiten: Jedes elementare Atom 
besitzt eine oder mehrere charakteristische Freąuenzen. Wenn Atome yerschiedener 
Elemente sich miteinander yerbinden, so hat das resultierende Molekuł eine neue 
Frequenz, die sich ais das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Freąuenzen der 
Atome darstellen laBt. Diese Freąuenz nennt Vf. die wahre molekulare Freąuenz. 
Die Freąuenzen maximaler Absorptionsfahigkeit sind charakteristische Molekular- 
freąuenzen der Substanz, sofern sie allein bei tiefen Tempp. fortbestehen. Die

n . 3. 36



502 A. Ałloemeine und PHYSIKALI8CHE Chemie. 1920. III.

Molekularfreąuenzen im Sichtbaren und im Ultrayiolett sind genaue Vielfache der 
Molekularfreąuenz im kurzwelligen Ultrarot, die ais ultrarote Fundamentalfreąuenz 
bezeichnet wird. Die ultrarote Fundamentalfreąuenz ist ein genaues Vielfaches 
der wahren Molekularfreąuenz. Die endliche Breite eines bei gewohnlicher Temp. 
beobachteten Absorptionsbandes ist auf die Verb. einer Absorptionsfreąuenz 
maximaler Absorptionsfahigkeit mit Ergiinzungsfreąuenzen zuriickzufubren. Jede 
beobachtete Absorptionsbande besteht aus einer Reihe von Untergruppen, die sich 
symmetrisch um eine zentrale Untergruppe anordnen. Wenn M  die zentrale Mole
kularfreąuenz ist, so werden die Freąuenzen der Zentrallinien der Untergruppen 
durck M n I  dargestellt, wo n eine ganze Zahl ist, und I  das kleinate gemein- 
schaftliche Vielfaehe der Freąuenz einer Atomgruppe im Molekuł. Jede Unter
gruppe besteht aus einer Zentrallinie mit Reihcn yon symmetriseb dazu angeordneten 
Linien. Wenn F  die Freąuenz der zentralen Linie ist, so werden die Freąuenzen 
der Serien durch F  -f- n A x, bezw. F  -j- n A s dargestellt, wo A x u. A t die Atom- 
freąuenzen sind, dereń kleinstes gemeinscbaftliches Vielfacbes gleieh I  ist. Die 
Atomfreąuenzen, die die G-rundlage des ganzen Freąuenzensystems bilden, hiingen 
mit dem Ubergang eines Elektrons aus einer stationiiren Bahn in eine andere zu- 
sammen, der nacb der Quautentheorie die Energie hv  erfordert. Aus dieser 
Grundanschauung werden die angefiibrten GesetzmiiBigkeiten hergeleitet. (Pbilos. 
Magazine [6] 40. 1—14. Juli. Univ. Liverpool.) B y k .

£ . C. C. Bały, Lićhtabsorption und Fluorcscenz. VII. Molekulare Phasen. 
(VI. vgl. Pbilos. Magazine [6] 40. 1; vorst. Bef.) Wiibrend in der yorangehenden 
Arbeit gezeigt wird, daB die Atomfreąuenz ais Folgę eines bestimmten, das Atom 
charakterisierenden Elementarąuantums der Energie zu einem Elementarąuantum 
fiir das Molekuł, und damit zu einer Fundamentalfreąuenz im Ultrarot fiihrt, wird 
bier auf die Affinitat der Atome eingegangen, die die Bk. der Molekiilbildung 
uberhaupt erst moglieb maeht. Ausgegangen wird dabei von der Yorstellung, daB 
jedes Atom ein elektromagnetisches Kraftfeld darstellt, dessen entgegengesetzte 
Pole sich auf zwei verschiedenen Seiten des Molekiils befinden. Zwiseben den 
voneinander abgewandten Polen besteht aber auch ein Kraftfeld, und dieses laBt 
die Mogliehkeit einer ąuantenhaften Aufnahme und Abgabe von Energie offen. 
So entsteben yerschiedene Zustiinde des Molekiils, die Vf. ais P h asen  desselben 
bezeichnet. Von der Phase, in der sich daB Molekuł befindet, hangt seine Energie 
und damit seine Beaktionsfiihigkeit ab. Vf. fiihrt verschiedene Tatsaehen ąls Be- 
weis fiir die Esistenz derartiger Phasen an. So sind z. B. Substanzen mit sehr 
geringer Reaktionsfahigkeit durch Freąuenzen charakterisiert, die hohe Vielfaehe 
ihrer ultraroten Fundamentalfreąuenzen eind und im auBersten Ułtraviolett liegen. 
In manchen Fiillen zeigeu sich je nacb den auBeren Bedingungen der Temp. oder 
des Losungsmittels nicht weniger ais 6 molekulare Freąuenzen, die siimtlich ge
naue Vielfache der ultraroten Fundamentalfreąuenz sind. Ein Atom, das aus einem 
positiven Kern mit einem einzigen ebenen Elektronenring besteht, kann nach den 
Vorstellungen des Vfs. keine merkliche Affinitat zeigen, u. wird daher ais Typus 
der Edelgase angesehen. Andererseits, wenn mehr ais ein Elektronenring yorhanden 
ist, so kann eine Asymmetrie in das Kraftfeld des Atoms hineingebracbt werden, 
die zur Erkliirung von Molekiilen der Typen H2, F2 ausreicht. Auch lasaen sich 
damit Atome nach Art der Aikaliinetalle deuten. Ein Energieąuantum, das der 
groBten, fur das Molekuł charakteristiscben Freąuenz entspricht, reicht gerade aus, 
nm das Molekuł in die Atome aufzulosen. Das ist eine Verallgemeinerung des 
ElNSTElNschen photochemischen Aquivałentgesetzes. Ais Beispiel fiir die ver- 
schiedene Reaktionsfahigkeit eines Molekiils in seinen verschiedenen Phasen wird 
Benzaldehyd angefiihrt. Die Reaktionsfahigkeit kann durch Uberfiihrung in eine 
bestimmte Phase herbeigefuhrt werden. Die dazu erforderliche Energie wird
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hśiufig vom  Liclite geliefert, b o  bei Trinitrobenzol in Ggw. von Piperidin. Der 
Reaktionstypus ist wesentlich dadurch bestimmt, ob die bei der Rk. ausgestrahlte 
Energie von anderen Molekiłlen absorbiert wird und so wieder die Rk. fórderf, 
oder ob sie  ungenutzt entweicht. Im ersten Fali gilt das E lN S T E m sch e  Gesetz, 
im anderen gilt es nicht, und man hat eine Explosionswelle. Die wirklichen Palle 
liegen gewohnlich zwischen diesen Extremen. Ein charakteristisches Beispiel fiir 
die Absorption der emittierten Strahlung ttber das fiir die Phasenanderung nótige 
MaB hinaus gibt Triphenylmethan in alkoh. Lsg. Wenn auch nicht die ganze 
Reaktionswarme in der tatsachlieh beobachteten zur Erseheinung kommt, sondern 
diese urn die absorbierte Energie vermindert werdcn muB, so gilt auch fiir diege 
Differenz das Gesetz, da6 sie sich ais ein ganzzahliges Vielfaches des Energie- 
quantums der ultraroten Fundamentalfreąuenz darstellt. So -wird berechnet, daB 
die Bildungswarme des W. 7 Quanta des Energieąuantums darstellt, welches der 
ultraroten Fundamentalfreąuenz entspricht. Bei der B. von S02 handelt es sich 
um 18 Quanta. Vf. berechnet ferner Verdampfungswarmen unter der Annahme, daB 
diese ebenfalls ganzzahlige Vielfache des der ultraroten Fundamentalfreąuenz ent- 
sprechenden Energieąuantums sind. Die Quantenzahl ergibt sich dabei fiir CS2 
za 1, fur W., NHj, Essigsaure, Methylacetet, A., Chlf. zu 2, fur CC14 zu 3 und 
fiir S zu 9. (Philoa. Magazine [6] 4 0 .  15—31. Juli. Univ. Liverpool.) B y k .

P. O. Pedersen, U ber die Theorie der Ionisation durćh Stop. Vf. gibt eine 
genauere mathemathische Behandlung der Theorie von C a m p b e l l  (Philos. Magazine 
[6] 2 3 . 409; C. 1912 . I. 1651) und wendet sie auf Messungen an Luft an. (Philos. 
Magazine [6] 4 0 .  129—37. Juli 1920. [Nov. 1919.] Kopenhagen.) B y k .

B. Anorganische Chemie.
Megh Nad Saha, Notiz betreffend das sekundare Wasserstoffspektrum. Im 

Gegeusatz zur herrschenden Meinung schlieBt Vf. aus den Verss. von F a b r y  und 
B c is s o n  (C. r. d. lAcad. des 154. 1500; C. 1912. II. 479), daB, wenn die Hn-Linie 
von einem H-Atom emlttiert wird, die sekundaren Linien vom Hs-Molekuł herriihren. 
(Philos. Magazine [6] 4 0 . 159 — 61. Juli, Calcutta Univ. College of Science.) B y k .

Paul D. Foote und W. F. Meggera, Atomtheorie und Niederspannwngsbogen 
im Caesiumdampf. Eine theoretische Diskussion ergibt, daB ein Bogen unterhalb 
des lonisationspotentials ein Einzellinienspektrum oder ein Einzelserienspektrum 
oder endlich ein Gruppenspektrum ergeben sollte, das aus einzelnen Linien yer- 
schiedener Reiben besteht. Zu einer experimentellen Priifung eignet sich das 
Cs-Spektrum, weil hier alle Linien mit Ausnahme gewisser Kombinationslinien im 
iiuBersten Ullrarot mitHilfe von sensibilisierten Platten aufgenommen werden konnen. 
Das Spektrum wurde fur yerschiedene beschleunigende Potentiale zwischen 3878 
und 9208 Angstrom aufgenommen. Die benutzten Dicyaninplatten wurden bzgl. 
ihrer Empfindlichkeit in den verschiedenen Spektralgebieten mit Hilfe eines 
schwarzen Koipers von bekannter Energieyerteilung geeicht. Dann gab ein Mikro- 
photometer die Moglichkeit, die Intensitaten des Cs-Spektrums auf absol. MaB 
zuriickzufuhren. Es wurden keinerlei Gruppen- oder Einzelreiheuspektra erhalten. 
Doch sprecheu die Resultate in ihrer Gesamtheit nicht gegen die Theorie von 
Bo h r . (Philos. Magazine [6] 4 0 .  80—97. Juli. [14/1.] Washington, Bureau of Stan- 
dards.) B y k .

J. H. L. Johnstone und B. B. Boltwood, Die relative Aktivitat von Radium
und des Uraniums, mit dem es sich in radioaktivem Gleichgewicht befindtt. (Philos.
Magazine [6] 4 0 .  50-67. Juli. — C. 1 9 2 0 . UL 471.) B y k .

F. L. Mohler, Paul D. Foote und H. F. Stimson, Ionisations- und Resonanz- 
potentiale fiir Elektronen in Dampfen von Blei tmd Calcium. Die Messung dea 
otalen von der Kathode ausgehenden Stromes zeigt beim Io n isa tio n sp u n k t einea
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plotzlichen Anstieg infolge der direkten Wrkg. der Ionisation und der indirekten 
Wrkg. positiver Ladungen auf das elektrische Peld. Der Partialstrom, der die 
riatte gegen ein schwaches, yerlangsamendes Feld erreicht, nimmt ab, wenn die 
Elektronen fast. ihre gesamte Geschwindigkeit durch unelastischen ZusammenstoB 
mit Dampfmolekiilen yerloren haben. Die Kurve, in welcher der Partialstrom 
gegen das bescbleunigende Potential aufgetragen wird, zeigt eine Reihe von Knicken 
bei gleichen DifFerenzen in der Voltzabl. Diese InteryaUe entsprechen dem Reso
nanzpotential, und die Entfernung zwiscben der Ordinatenacbse und dem ersten 
Knick ist das Resonanzpotential minus der Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen, 
wenn sie die Katliode verlassen, wobei diese Geschwindigkeit in Volt auszu- 
drucken ist. Die Erklśirung des Partialstromes wird von den Vff. auf folgende 
Annahmen gegriindet: Wenn die Geschwindigkeit eines Elektrons kleiner ist ais 
diejenige, die dem Resonanzpotential entspricht, so sind die ZusammenstoBe 
elastische. Wenn diese Geschwindigkeit gleich oder groBer ais das Resonanz
potential ist, ist die beim ZusammenstoB yerlorene Geschwindigkeit gleich dem 
Resonanzpotential. Fur Pb ergeben sich das Resonanz-, bezw. Ionisationspotential 
zu 1,26, bezw. 7,93 Yolt. Aus der Linie A =  10291 wiirde man fur das erstere 
zu 1,198 Volt bereclmeu. Ca bat zwei Resonanzpotentiale, 1,90 u. 2,85 Volt, von 
denen das erstere deutlicher ist. Ionisation tritt bei 6,01 Volt ein. (Philos. Maga- 
zine [6] 40. 73—79. Juli 1920. [20/10. 1919.] Washington Bureau of Standards.) B y k .

L. Maąuenne und E. Demoussy, Katalytische Wirkung der Kupfersalze auf 
die Oxydation von Fcrroverbindungen durch Luft. Cu-Salze befordem die Oxydation 
yon Ferrosalzen schwacher Sauren in yerd. was. Lsg. auBerordentlich stark. Unter- 
sucht wurden Gemische von FeS04 mit Na-Acetat und mit KHaP04. Die kata
lytische Wrkg. ist schon in auBerster Yerdunnung merklich und von der Zus. der 
Lsg. bezw. der hydrolytischen Spaltung der Salze in hohem MaBe abhangig. Da 
sie auBerdem fiir Fe-Verbb. in gewissem Grade spezifiscli ist, ist sie der Wrkg. der 
Diastasen zu yergleichen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 171. 65—69. [12/7.*].) Ri.

D. Organische Chemie.
A. Schleicher, ITber Beziehungen zwischen krystallographischen Ersćheinungen 

und Konstitutionsfragen einigcr organischer Verbindungen. Im AnschluB an sein 
Buch: „Formale Stereochemie einiger wichtiger KohlenwasserstofFe11 (Berlin und 
Miinchen 1917) fiihrt Vf. aus, daB die Annahme einer rhomboedrisehen Konstitution 
des Athans den Tatsachen bei den symmetrisch substituierten Athanderiyaten in 
ebenbiirtiger Weiae gereeht wird, wie die Tetraederhypothese fiir das C-Atom, und 
daB auch hier die Krystallographie ais Fiihrerin dienen kann. (Journ. f. prakt. 
Ch. [2] 100. 49—56. Juni. Miinchen, Anorg. Lab. d. Techn. Hochsch;) POSNER.

A, Schleicher, Die beschrankte „freie Drehbarkeit“ vom symmetrietheoretisćhen 
Standpunkt. Aus der vorstehenden Arbeit folgt, daB die „freie Drehbavkeit“ der 
Molekiilhalften zweier einfach gebundener C-Atome formal durch zwei Symmetrie- 
elemente ihren besten Ausdruck findet. Yf. behandelt nun vom krystallographischen 
Standpunkt die Falle, in welchen die freie Drehbarkeit verschwindet, u. wo dann 
infolge der Ungleichheit der Komponenten Isomere auftreten, so beim Hydróbenzoin 
und bei der Dimethylbernsteinsaure. Zum SchluB werden die bei der Tetramcthyl- 
bernstcinsdure yorliegenden besonderen Yerhaltnisse besprochen. (Journ. f. prakt. 
Ch. [2] 100. 57—64. Juni. Miinchen, Anorg. Lab. d. Techn. Hochsch.) Posner.

Edmund 0. von Lippmann, Uber die sog. Methylalkoholgarung. Vf. berichtet 
iiber die Unters. yon Vorlaufen aus auf den Antillen destillierten Rumsorten und 
begrundet die Ansicht, daB der dariu aufgefundene Methylalkohol nicht durch 
Garung oder andere biologische Prozesse entstanden sei, sondern einfach durch
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Aufspaltung vOn Pektinen der ZuckerrohrfaBern, dio i u den yerarbeiteten Melassen 
angenommen werden konnen. (Biochem. Ztschr. 106. 236—38. 5/7. [30/3 ].) Sp ie g e l .

W. T. David, Die spezifische Warme von Kohlendioxyd und Wasserdampf. (Vgl. 
Engineering 108. 693; C. 1920. II. 619.) Die Volumabhangigkeit der spezifisehen 
Warme, die Vf. an-den genaimten beiden Gasen gefunden hat, deutet er dadureh, 
daB die Vibrationsenergie der Molekule auf den freien Weglangen sich mit dem 
Ather nicht nach dem Gleichyerteilungseatze ina Gleichgewicht setzt, wobei indes 
die Quantentheorie nicht herangezogen wird. (Pbilos. Magazine [6] 39. 551—53. 
Mai.) B y k .

Georges Mignonac, Uber die katalytische Hydrierung der Nitrile, Bildungs- 
mechanismus der sekunddren und tertiaren Aminę. (Vgi. C. r. d. 1’Acad. 170. 936; 
C. 1920. III. 86.) Behandelt man Benzonitril unter den friiber beschriebenen Be- 
dingungen in Ggw. von absol. A. oder A. mit 1 Mol. H„ so erhli.lt man neben nn- 
verandertem Nitril auf 1 Teil Benzylamin 2—2,5 Teile Benzalbenzylamin, das bei 
weiterer Reduktion in Dibenzylamin iibergeht. Da aieh in Ggw. von 15% W. 
reiehlicli Benzaldehyd bildet, kann die intermediare B. von Benzaldimin nicht be- 
zweifelt werden. Dieses kondensiert sich zu Hydrobenzamid, das, wie festgestellt 
wurde, bei der Reduktion Benzylamin und Benzalbenzylamin in deu augegebenen 
Verhaltnissen. liefert. Analog entstehen aus o-Tolunitril Methylbenzylamin u. 1,1-Di- 
methylbenzalbenzylamin vom Kp,6 170—171°, aus p-Tolunitril p-Methylbenzylamin u.
4,4- Dimethylbenzalbenzylamin, Krystalle, F. 83—84°, Kp.Si6 160°. Die B. von sekun- 
daren und tertiaren Aminen bei der Hydrierung von Nitrilen nach S a b a t ie r  und 
Se n d e b e n s  (C. r. d. l’Acad. des sciences 140. 482; C. 1905. I. 860) beruht daher 
entgegen der Ansicht dieser Autoren ebenfalls auf der intermediaren Entstehung 
eines Aldimins. DaB in Ggw. eines so aktiven Katalysatore wie Ni iiberhaupt eine 
stufenweise Reduktion moglich ist, erkliirt sich dadureh, dati die R k. zwisehen H 
und Nitrilen bei hoher Temp. umkehrbar ist. In der Tat konnte bei der Dehy- 
drierung von Benzhydrylamin, Butylamin und Benzylamin iiber Ni B. von I min en 
festgestellt werden. (O. r. d. l’Auad. des sciences 171. 114—17. [12/7.*].) R ic h t e r .

A. Korczyński, W. Mroziński und W. Yielan, Neue fiir die Umsetzwng oon 
Diazoverbindungen katalytisch wirkende Elemente. Nitrile lassen sich aus Diazo- 
verbb. durch Nickelkaliuincyanur in ebenso guter Ausbeute wie durch Kupferkalium- 
cyanur darstellen: Benzonitril, p-Tolunitril und p-Brombenzonitril lieBen sich auf 
diesem Wege gewinneu. Wiihrend Co bei dieser Rk. Cu nicht ersetzen kann, er- 
hiilt man Bhodanbenzol mit. Co in besserer Ausbeute ais mit Cu. Durch Eintragen 
von 1 Mol. Benzoldiazoniumehlorid in eine abgekiihlte Lsg. voh 1 Mol. CoCls und 
3 Mol. KCNS wurde die Verb. [(76I J ^ S C N ] iCo[SCN}i ais ziemlich bestandiges, 
malachitgrunes Krystallpulver erhalten. Ni liefert schlechtere Ausbeuten an Rhodan- 
benzol. Benzoldiazoniumehlorid und -bromid lassen sich in der Warme durch die 
Halogenide von Ni u. Co in 10°/oig. Ausbeute in Chlor- u. Brombenzol verwandeln. 
Die beim Eintragen von CuCl in Benzoldiazoniumchloridlsg. auftretende B. von 
Diphenyl wurde mit Ni und Co nicht beobachtet. Uber ein iihnliches Verhalten 
von TJransalzen soli spater berichtet werden. Die Vff. nehmen au, daB ein Zu- 
sammenhang zwisehen Atomgewicht und der Fiihigkeit zur Katalyse besteht. Salze 
von Zn und Fe zeigten keine katalytische Wrkg. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
171. 182-84. [19/7.*].) R ic h t e r .

W ilhelm  Steinkopf und W alter M ieg, Uber Arsinrhodcmide und einige andere 
organische Arsenalkómmlinge. (Vgl. S t e in k o p f , H e r o l d , S t Oh r , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 53. 1007; C. 1920. III. 236.) Arsinrhodanide der allgemeinen Formel RA6(SCN), 
mit 2 Rhodangruppen aus As sind nicht existenzfahig. Dagegen konnten Yerbb. 
vom Typus jRtAs-SCN, wobei R sowohl Alkyl wie Aryl sein kann, ais deatillier- 
bare. ziemlich bestandige Korper gewonnen werden. Vff. haben auch einige Arsin-
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chloride teils neu dargestellt, so das Isoamylarsindichlorid und das Methylphenyl- 
arsinchlorid, teils haben sie ihre in der Literatur nur fliichtig angegebenen Dar- 
Btellungsweisen naher festgelegt, bezw. modifiziert, bo beim Athylarsindichlorid, 
das in das noch unbekannte Athylarsinoxyd, das einzige bei gewohnlicher Temp. 
fl. Oxyd eines primaren Arsms, ubergefuhrt wurde, ferneribeim a- Naphthylarsin- 
dichlorid, sowie insbesondere beim Kakodylchlorid, das zum ersten Małe in 
analysenreinem Zustande gewonnen werden konnte.

V ersuehe. Athylarsindichlorid, CaH5-AsCl3 ( L a  C o s t k ,  L ie b ig s  Ann. 208. 
33). Zu 150 g AsCls laBt man unter Eiskuhlung 150 g Queeksilberdiathyl tropfen. 
Nach dem Aufhoren der Wiirmeentw. '/s Stde. auf dem Wasserbade erwarmen. 
Kp. 145—150°. Ausbeute 90 g. — Athylar$inoxyd, GaH5-AsO. 100 g KsCOa werden 
in 300 ecm Bzl. suspendiert, 5 ccm W. zugefugt u. unter Einleiten von C02 64 g 
Athylarsindichlorid zutropfen gelassen (mehrere Stunden unter RiickfluB auf dem 
Wasserbade) Kp.10 158?. Ausbeute 25 g. Farbloses 01, das sieh an der Luft rascli 
unter Abscheidnng farbloser Kiystalle oiydiert. LI. in A., Bzl., Aceton. — Iso- 
amylarsindichlortd, (CH,),,CH • CH5 ■ GHi ■ AbC13. Z u  einer Suspension yon 19,6 g 
Isoamylarsinsaure in 50 g Chlf. laJt man unter RiiekfluB eine Lsg. von 27,5 g 
PClj in 50 g Chlf. tropfen (‘/5 Stde. auf dem Wasserbad), Kp.is 88,5—91,5°. Aus
beute 4,5 g. Kiecht typisch nach Amylverbb. und reizt die Nasenschleimhaute 
Btark, wird von W., in dem die Verb. unl. ist, zers. Bei der Vakuumdeat zers. 
sieli ein kleiner Teil unter Rotfarbung. — a-Naphthylarsindichlorid, C10H7 • AsCL 
( K e lb e ,  Ber. Dtsch. Chem. G-es. 11. 1503). 30 g (łuecksilberdi-cs-naphthyl werden 
in 200 g AsCl, eingetragen (1 Stde. im Ólbad von 160°). Ausbeute 34 g. Farb- 
lose Krystalle aus PAe. vom F. 68°, Kp.5 180°. — Kakodylchlorid, (CHa)jAsCl 
(vgl. A t j g e r ,  C. r. d. 1’Acad. des sciences 142. 1152; C. 1906. II. 101). 88 g 
Natriumhypophosphit werden unter Klihlung in 300 ecm konz. HC1 gegeben. 
Diese Miachung wird in 2 Anteilen in eine Lsg. von 112 g Kakodylsaure in 
200 cem HC1 eingetragen, die 2. Halfte erst, nachdem die Rk. der ersten beendet 
ist (Temp. unter 50°). Abscheidung eines schweren Óles, das in C02-Atmosphare 
destilliert wird. Kp. 106,5—107°. Ausbeute 73 g. Das Chlorid raueht nicht an 
der Luft; es wird dureh troekene Luft in ein gut krystallisierendes Oxydations- 
prod. iibergefiihrt. — KaJcodylrhodanid, (CH3)sAs-SC1S[. Eine Lsg. von 42 g Kako
dylchlorid in 50 ccm Aceton wird mit einer solchen von 25 g Rhodannatrium in 
150 cem Aceton yermischt. Farbloses, allmahlieh gelb werdendes Ol von stark 
reizendem Geruch. Kp.„ 92°; 11. in Bzl., A. u. A . — Dimethylphenylarsindichlorid, 
(CHa)3(C6H5)AsClii. In eine Lag. von 50 g Dimethylphenylarsin in 30 ccm PAe. 
wird unter Eiskuhlung Cl bis zur Gewiehtszunahme von 19,5 g eingeleitet. F. 134", 
unl. in PAe. Beim Erhitzen im Olbade (l/s Stde.) auf 180° entsteht Methylphenyl- 
chlorarsin, (CHs;(CsH6)AsC1. Kp. 229—232°. — Diphenylarsinrhodanid, (C0H5)2As ■ 
SCN. Zu einer Lsg. von 40 g Diphenylchlorarsin in 40 ccm Aceton laBt man 
eine Lsg. von 12,8 g Rhodannatrium in 60 ccm Aceton flieBen. Ausbeute 22 g. 
Kp.s2_ ja 230—233°. Sehwach braunlich gefiirbte Fl., die sieh mit Bzl. und Aceton 
in jedem Verhaltnis inischt. Mit W. zers. sie sieh unter B. eines festen Stoffes 
und Abspaltung der Rhodangruppe. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1013—17. 12/6. 
[21/4.] Berlin Dahlem, Kaiser W lL H E L H -Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem., und 
Dresden, Organ.-chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) W e g e .

Gilbert T. Morgan und Dudley Cloete Vining, Biphenylarsenchlorur wnd 
-cyanur. (Diphenylchlorarsin und Diphenylcyanarsin.) Ais Ausgangsmaterial diente 
Triphenylar&in, das nach M ic h a e l is  aus Arsentrichlorid, Chlorbenzol und Na in 
Xylol dargestellt wurde. Um mit guten Ausbeuten die Rk. mit groBeren Mengen 
durchzufuhren, wurde ein besonderer App. konstruiert, der im Original genau be- 
Bchrieben ist. Sehr gute Ergebnisse hatte man auch bei der Darst. von Antimon-
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triphcnyl. Fur die Umwandlung von Triphenylarsin in Diphenylarsenchloriir ver- 
wandte man einen rotierenden Autoklaven (vgl. Orig.). Darin wurden 250 g Triphenyl
arsin 3 Stdn. lang mit 75 g AsC13 auf 250—280° erhitzt. Bei der Dest. unter ver-‘ 
mindertem Druck (20—30 mm) erhielt man folgende Fraktionen: a) 150—190® 
Phenylarsendichlorid mit 32% Diphenylarsenchlorur (68 g), b) 190—220° Diphenyl
arsenchlorur ; 93% (180 g), c) 220—250° Triphenylarsin mit 30% Diphenylarsen
chlorur (7 g), d) Riickstand, gab bei der Extraktion mit Chlf. 27 g unycrrandertes 
Triphenylarsin. Aus Fraktion b) erhielt man beim Abkiihlen 155 g farbloses, 
kryatallinisches Diphenylarsenchloriir. F. 39—40° — Beim Erhitzen von Phenyl- 
dichlorarsin und Triphenylarsin auf 250—280° (3 Stdn.) im Autoklayen erhielten 
Vff. Diphenylarsenchlorur in einer Ausbeute von 60°/0. — Antimontriphenyl wurde 
beim Erhitzen mit AsCl, auf 250—280° (3 Stdn.) in> ein Gemisch von Biphenyl- 
antimonchloriir (F. 68—70°) u. Phenylantimondichlorid yerwandelt. — Diphenylcyan- 
arsin■ 1. Diphenylarsenosyd 24 Stdn. mit wasserfreicr HCN oder 90%ig. HCN auf- 
bewahrt, ergab Prodd., die 84°/0 Diphenyleyanarsin (dansben 12% Diphenylarsen- 
oxyd), bezw. 87,5% Cyanyerb. enthielten. F. 28—30°. — 2. Aus Diphenylkakodyl: 

(CeHs)j As • AsfCgHjJj +  Hg(CN)2 =  2C6H8As.CN +  Hg.
Tetraphenyldiarsin (aus 53 g Diphenylarsenchlorur mit 30 ccm kauflicher Unter- 

phosphorsaure bei 100°) mit Hg(CN), auf 250° erhitzt. Mit Bzl. extrahiert. Aus- 
beute 94%. Mit AgCN nicht so gutes Ergebnis. — 3. Aus Di-[diphenylarsen]sulfid: 

aH6)jAs'S*As(C6H6)2. Diphenylarsenchloriir in Bzl. mit einer gesattigten wss. 
NaaS-Lsg. 15 Min. geschiittelt. F. 64°. Dieses Sulfid in den Mengenyerhaltnissen 
der Gleichung: (C8H6)3As-S'As(C6H5), +  Hg(GN)a =  2 C6H5As• CN HgS mit 
Hg(CN)a 2 Stdn. auf 160—200° erhitzt. Mit Bzl. eitrahiert. Auch AgCN gab gute 
Ausbeute. — 4. Aus Diphenylarcenchloriir. Mit AgCN 3 Stdn. auf 150—160° er
hitzt. Auf 40° abgekiihlt, filtriert, das AgCl mit h. trocknem Bzl. estrahiert. Aus
beute 92%. Ohne weitere Beinigung schm. das Prod. bei 1S°; es enthielt 90% 
Cyanid und 10% Diphenylarsenosyd. (Journ. Chem. Soc. London 117. 777—83. 
Junt [15/5.] Finsbury, London, E. C. 2. City and Guilds Technical College.) SONK.

Frederick Challenger und A rchibald Edwin Goddard, Organische Derivate 
des Wismuts. Teil I I I .  Die Darstellung von Derivaten des funfwerUgen Wismuts. 
(Teil II. C h a l l e n g e r , A l l p r e s s , Journ. Chem. Soc. London 1 0 7 . 16—25; C. 1915.
I. 885.) Bei der Einw. von feuchtem AgsO und auch von alkoh. oder -wss. KOH 
auf Triphenylwismutdichlorid entstanden nicht die bis jetzt unbekannten Verbb. 
(CeHj)0BiO oder (CaH5),Bi(OH)2, sondem immer nur Triphenylwismut. Behandelt 
man Triphenylwismutdibromid in alkoh. Suspension mit einem tJberschuB von 
NaOH und leitet dann COa durch die Lsg., so ftillt (C6H6),BiC08 =  CI9H16OjBi. 
Triphenylwismutcarbonat ist unl. in gewobnlichen organischen Losungsmitteln; rein 
weiB bis hellgelb gefiirbt. — Tripłienylwismutacetat, Cs3H3104Bi. B. aus Carbonat 
mit wenig Eg. Auf Zusatz von wenig W. ein weifier Nd., mit PAe. gewaschen. 
Aus Essigsiiure krystallisiert. F. 162°. Vollstandig 1. in Eg. oder Essigester beim 
Erwarmen, 11. in k. Chlf. und Nitrobenzol oder in h. Xylol, mafiig 1. in h. Bzl., 
Aceton, CC14 oder A., unl. in W. oder PAe. Aus Eg. ohne W. krystallisieren 
nach einigen Tagen lange, durchsichtige Nadeln; sie erweichen bei 130° u. schm. 
bei 126—127°; sie enthalten ‘/s Mol- Krystall-Eg. Bei der Behandlung mit W. 
gehen sie in das Acetat, F. 162°, iiber. — Triphenylwismutsulfat, Cj8H,s0 4SBi
B. aus Dichlorid (6 g) und H,S04 (20 ccm) bei 10°. HC1 durch Luftstrom entfernt; 
auf Eis gegossen. Der Nd. (5,3 g) gut mit W. gewaschen, getrocknet, 2 mai mit 
sii. Chlf. estrahiert u. mit A. gewaschen. F. nicht unter 280°, swl. in organischen 
Losungsmitteln. — Triphenylwismutoxychlorid, C19H18OClBi. In eine Lsg. von 
Dichlorid in Chlf. leitet man feuchtes NH3, F. 160—161°. Weifies Pulyer, unl. in 
W. oder PAe., miiBig 1. in A., Aceton, Bzl. oder Xylol; yollkommen 1. in A. oder
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Nitrobenzol in der Warme, 1. in k. Chif., krystallisiert aus Cblf. mit -Krystall-Chlf.
— Bei der Einw. yon Na auf Dichlorid in A. entsteht das Osychlorid. — Das 
Oiychlorid gibt mit CH3MgJ Triphenylwismut und Dichlorid. — Triphmylwismut- 
oxybromid, C18H16OBrBi. B. aus Dibromid -f- NH3. Krystallisiert aus Chlf. mit 
Krystall-Chlf. F. 147—V. i°. Gelbes Pulyer, unl. in W., PAe., A., wl. in sd 
Aceton oder Bzl., miiBig 1. in sd. Toluol oder Xylol, 11. in sd. A. oder Nitrobenzol 
und in k. Chlf. — Beim Erhitzen des Dichlorids mit Kupferbronze entsteht Tri
phenylwismut u. Diphenylchlorwismut. — Mol.Gewichtsbestst. yon Triarylwismut 
und -arsenderivaten ergaben n. Werte. — Bei der Einw- yon Mg-p-tolylbromid auf 
Triphenylwismutdichlorid und Diphenylbromwismut und bei der Bk. zwischen Di- 
ehlorid u. a-Naphthylbromid wird hauptsachlich immer Triphenylwismut erhalten.
— JC1S gibt mit Triphenylwismut das Dichlorid u. Jodbenzol. — Tri-u-naphthyl-
wismutdichlorid, C30H11ClaBi. B. aus Trimethylwismut und Cl in Chlf. aus Chlf.- 
PAe. krystallisiert. F. 166°. GelbeB krystallinisches Pulver, 11. in Chlf., miiBig in 
Aceton oder Bzl., unl. in PAe., recht bestandig. — Diphenyl-u-naphthylnńsmut■ 
dibromid, Cs,HnBraBi. B. mit Br in Chlf., mit PAe. gefallt. — B estim m ung 
des Bi in den D e riv a ten  des fu n fw ertig en  W ism uts. 0,2—0,3 g Substanz 
mit 10 ccm (NH4)jS behandelt, das Gemisch im Luftbad (115—125°) zur Trockne 
yerdampft, das Bzl. yerjagt, und der Riickstaud einige Minuten mit 10 ccm konz. 
HC1 gekocht. Im Filtrat das Bi mit H20 gefallt. (Journ. Chem. Soc. London 117. 
762—73. Juni [3/6.] Edgboeton, Birmingham, Ui)iv.) Sonn.

A. H aller und Ramart-Lucas, Aus AlJcylalhjlacetophenoncn, C„Hb-GO-CH(R)• 
CJĄ • C H : CHt und C^H^CO- ĆH2-0H : CH2, erhaltene Bromhydrine
und Dibromderivate. Dimethylallylacetophenon, Diathylallylacctophenon und Methyl- 
benzylallylacetophenon liefern mit der bereclmeten Menge Br in Chlf. schon in der 
Kalte Bromhydrine, C0H6-CO-C(R)(R1)-CHS'CH(OH)'CH,Br, die aus den inter- 
mediar gebildeten Dibromiden durch den EiufluB der Luftfeuchtigkeit entstehen, 
Fiir die angenommene Stellung des Broms spreehen, abgesehen von der leichten 
Verseifbarkeit sekundarer Bromide, die Erfalirungeu yon H o e r in g  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 38. 2296; C. 1905. II. 481) und yon B a r g e k  und J o w e t t  (Journ. 
Chem. Soc. London 87. 967; C. 1905. II. 685). 2-Benzoyl-2-methyl-5-brompentonól-4, 
C6H6-CO-C(CH3)2'CHs-CH(OH)-CH2Br. Entsteht auch durch allmahlichcn Zusatz 
von Dimethylallylacetophenon in Aceton zu einer wss. Lsg. yon Br u. demselben 
Keton. WeiBe Krystalle, F. 106°. Zers. sich oberhalb 106° allmahlich unter Ver- 
fliichtigung. LI. in den meisten organischen Loaungsmitteln. Gibt mit A. eine 
krystallisierte Verb. vom F. 54°. — 3-Benzoyl-3-athyl-6-bromliexcmol-5, C0H5*CO- 
CfCjHr.Jj• CH, • CH(OH)• CH2Br. WeiBe Nadeln aus A.-PAe., die sich urn Licht 
unter Erweichen rasch gelb farben. F. unscharf 84—88°. — 2-Bcnsoyl-2-hmzyl-
5-brompentanol-4, C6H,,• CO• C(CHs)(CHa • C„H6)• CH,-CH(OH)< CR,Br. WeiBe Kry- 
stalle. F. 125—126°. L. in den meisten organischen Losungsmitteln. — Ab- 
weichend von diesen Ketonen liefert Methylallylacetophenon in Chlf. bei g e iin d e r 
Warme 2-Bcnzoyl-4,5-dibrnmpentan, C6H5 • CO • C ITfCH,) • CH, • CH Br ■ CH, Br. WeiBe 
Krystalle, F. 128°, zers. sich bei hoherer Temp. Wl. in PAe:, 11. in A. und Bzl. 
Mol.-Gew. in Bzl. 344. (C. r. d. l’Acad. des sciences 171. 144—48. [19/7.*].) Ri-

F. F. Nord, Gemischte Dismutation der Aldehyde. N a ch  der NEUBERGschen 
Garungstheorie soli zwischen den beiden Durchgangsstufen Methylglyoxal und 
Acetaldehyd eine „gemischte Cannizzarosche Ek.“ derart stattfinden, daB stets Brenz- 
traubensiiure und A. entstehen. Die Moglichkeit derartiger Rkk. wird bei der 
Einw. yon Aluminiumathylat auf folgende Gemische nachgewiesen: a) Acetaldehyd 
-f- Isovaleraldehyd (B. yon Essigsaureisoamylester, bezw. Isovaleriansaureathylester); 
b) Isocaleraldehyd -j- Benzaldehyd (B. yon Isoualeriansaurebenzylester, bezw. Benzoe- 
saureisoamylester); c) Acetaldehyd -f- Benzaldehyd (B. yon Es&igsaurebenzylester).
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(Biochem. Ztschr. 106. 275—80. 5/7. [2/4.] Berlin-Dahlein, KaiBer W i l h e l m  Inst. f. 
erp. Therapie.) S p ie g e l .

Cuthbert W illiam  James, James Kenner und W ilfred Yictor Stubbings, 
Notiz tiber die Darstellung von gewissen Jodverbindungen. Die Aminoyerbin- 
dungen wurden nach W i t t  (Ber. D tsch . Chern. Ges. 42. 2953; C. 1909. II. 1428) 
diazotiert; man goB auf Eis und gab eine Losung von J in KJ hinzu. Pikryl- 
jodid lieB sich nicht darstellen. Benzidinyerbb. wurden bei der Behandlung nach 
W i t t  nitriert. Fiir die Darst. von Cl-Verb. i s t  die Anwendung der W iT T sch en  
Diazotierungsmethode nicht so geeignet.

E ip e rim en te lle s . 2-Jodisophthalsćiure. 20 g Aminoisophthalsaure u. 12,5 g 
Kaliummetabisulfit allmahlieh in 45 ccm rauch. HNO, bei einer Temp. unter 10° 
eingetragen. Nach 4 Stdn. auf 220 g Eis gegossen, 17 g J  und 33 g KJ in wenig 
W. hinzngefugt. 29 g Ausbeute. Aus W. krystallisiert, enthielt sie 5°/0 Osyiso- 
phthalsaure, F. 236—238°. — 3-Nitroanthranilsdure. 3-Nitroacetoo-toluidin, F. 157 
bis 158°, mit KMn04 oiydiert. Durch fraktionierte Krystallisation aus verd. Essig- 
saure zwei verschiedene Substanzen erhalten: derbe, goldgelbe Prismen, F. 244,5°, 
und gelbe Nadeln, F. 178°. Verseift durch Kochen (35 Min.) mit 4 Tin. 50°/0ig. 
HsS04. — 2-Jod-3~nitrobenzoesdmc, CjH^O^NJ. Aua W. Prismen, F. 206°. — 5-Chlor-
4-jod-3-nitrotoluol, C7H60,NC1J. Aus PAe. farblo.se, gewóhnlich aber rot gefarbte
Tafeln, F. 92°. (Journ. Chem. Soc. London 117. 773—76. Juni. [3/6.] Sheffield, 
Uniy.) S o n n .

Lespieau und Garreau, tiber die Phenylpropinc. (Vgl. Lespieau u. Bourguel, 
C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1584; C. 1920. III. 373.) Epidibromhydrin, 
CHj : CBr-CH,Br, liefert mit Phenylmagnesiumbromid in guter Ausbeute G'0£T6• 
CH2-CBr : C Ą . Farblose FI., F. —12,5°, Kp.17 102°, D.° 1,39. Durch Einw. von 
alkoh. KOH bei 110° entsteht Phenylpropin, C6H5-C : C-CHa. Farblose, sich am 
Licht rasch gelb farbende FI. Kp.la 75°; siedet unter gewohnlichem Druck bei 
181° unter teilweiser Polymerisation. Eiecht angenehm aromatisch. Durch Addition 
von Br an C0H5• CHa• CBr : CHj wurde in sehr geringer Ausbeute CaHe,-C n ł -CBri ' 
C3tBr erhalten. FI., Kp,18 175—176°. Zur Darst. von Phenylpropin wurde daher 
zunachst Epidibromhydrin in Tribrompropylen, CHBr: CBr-CH,Br, iibergefiihrt. 
Dieses liefert mit 3 Mol. Phenylmagnesiumbromid unmittelbar in 40%ig. Ausbeute 
Ojj%• GHi • C • GB. Farblose FI. von zugleich aromatischem und acetylenartigem 
Geruch und brennendein Geschmack. Kp.so 70—71°; destilliert unter n. Druck 
teilweise bei 166°, wahrend ein groBer Teil sich zu einem gelben, in der Warme 
fl. und yiolett fluorescierenden Harz polymerisiert. Mit AgNO, in A. entstehen 
Krystalle C8H6-CHS-C ; CAg, AgNO„. Die in quantitativer Ausbeute erhaltene Cu- 
Verb. liefert mit uberschussigem J  GBH-0 ■CH1‘C J : CJ2. WeiBe Krystalle aus A., 
die sich am Licht sehr rasch rot farben. F. 84—85°. (C. r. d. l’Acad. des sciences
171. 111—13. [12/7.*].) R i c h t e r .

K arl Fleischer und Paul Wolff, tiber Abkommlinge des Acenaphthens. (Vor- 
lśiufige Mitteilung.) Bei der Darst. groBerer Mengen von' 5-Acetylacenaphthen (II.) 
(vgl. G b a e b e ,  L ie b ig s  Ann. 327. 91; C. 1903. I. 1227) wurde aus den hochsd. 
Anteilen des Kk.-Prod. eine aus A.-Chlf. in weiBen Nadeln krystallisierende Yerb. 
vom F. 146° isoliert, dereń Zus. C10H14OS auf das Vorliegen eines Diacełyl- 
acenaphihens hinweiBt. 5-Acetylacenaphthen liefert mit den yerschiedenartigsten 
Aldehyden gut krystallisierende Benzylidenver6b.; z. B. mit o-Chlorbenzaldehyd 
das Kondensationsprod. Cn Hl60Gl — I. Gelbe Siiulen aus Lg. vom F. 113'’. 
Durch Red. des 5-Acetylacenaphthens mit amalgamiertem Zn und HC1 nach 
CLEMMENSEN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 1837; C. 1913. II. 255) entsteht das
5-Athylacenaphthen, CMHlł =  III., das yorher wahrscheinlich nicht ganz rein von 
M a y e b  und K a u f m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 293; C. 1920. I. 465) ais
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ein bei 310° sd. Oi erbalten worden war. Flachę SpieBe aus CH3OH vom F. 42,5 
bis 43°. LI. in A., Aceton, Lg., Bzl. und Chlf.; 11. in w. CH,OH und A., weniger 
leicht in der Kalte. Durch Kondensation des Athylacenaphthens mit Acetylchlorid 
bei Ggw. von A1C13 wird neuerdings eine Acetylgruppe, yermutlich in die zweite 
_pm’-Stellung des Acenaphthens eingefiihrt. Das 6(1)-Acetyl-5 -athylacenaphthen, 
C,6H1(10 =  IV., krystallisiert aus A. in weiCen, zu Biischeln yereinigten SpieBen 
vom F. Il0,5°. In konz. HsSO< lost sich die Yerb. mit gelbroter Farbę. Auch 
das Acetylathylacenaphthen gibt mit Aldehyden gut krystallisierende Benzyliden- 
yerbb., die spater beschrieben werden sollen. Durch Red. von IV. mit amalga- 
miertem Zn und HC1 entsteht das Diathylacenaphthen, Ci6il18 (yermutlich Formel 
V.), ais ein schwach gelb gefarbtes Ol vom Kp.14 182°. Beim Einstellen in eine 
Kaltemischung erstarrt eB zu einer weiBen, aus Nadelchen bestehenden Krystall- 
masse, die bei 10—11° wieder schm. Durch Einw. von Osalylbromid (Oxalylchlorid 
eignet sich nicht gut), gelost in CS,, auf Acenaphthen bei Ggw. von A1C18 ent
steht die Verb. Cu ff,0 „  der yermutlich die Formel VII. zukommt. Krystalle aus 
Eg. vom F. 226°. Swl. in A., A., Bzl., leichter in h. Eg., Chlor- und Nitrobenzol. 
L. in konz. HjS04 mit tiefyioletter Farbę. — Fiir den vor der Hand noch hypo- 
thetischen KW-stoff VI. schlagen Vff. den Namen Pyracen vor. Das Diketon VII. 
ware dann ais Pyracenhemichinon zu benennen. — Das Einwirkungsprod. von 
Bromacetylbromid auf Acenaphthen bei Ggw. von A1C13 war nicht einheitlich. 
Durch fraktionierte Krystallisation wurden 2 Substanzen isoliert: a) Verb. C,4Hu OBr,

ó-JBrojnacetylacenaphthtn (VIII.); schiffchenartige Krystalle aus Chlf. und A. roni 
F . 180°. Swl. in Eg. Auf Ton hellgraues Krystallpulyer. b) Zu Sternchen yer- 
einigte Nadelchen aus L g . vom F . 94—96°. Beziiglich der Zus. der Substanz 
konnte noch keine Klarheit gewonnen werden, jedenfalls ist sie mit dem bei 180° 
schm. Korper nicht isomer. Halogenhaltig. L I. in Eg. Auf Ton schwach gelb- 
liches Krystallpulyer. — F l e is c h e k  ist es gelungen, einen KW-stoff zu isolieren, 
der ais pericyclisches Deriyat des Acenaphthens zu dem hypothetischen Pyracen 
in Beziehung steht. Beim Erhitzen des von F b e u n d  und F l e is c h e k  (L ie b ig s  
Ann. 3 7 8 . 323. 4 0 2 .  70; C. 19 1 0 . II. 314. 19 1 4 . I. 548) dargestellten 2,2-Diathyl- 
[peri-acenaphthindandion-1,3] (IX.) mit HJ und rotem P unter Druck wurde das 
2,2-I)idthyl-[peri-accnaphthindan']. C^EL* =  X, erhalten, ein KW-stoff, der in peri-
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Stellung des Acenaphthens eine Dreikohleustoffbrucke tragt. Zentimeterlange 
SpieBe aus A. vom F. 93—95°. — Die Unters. wird fortgesetzt. (Ber. Dtscli. Chem. 
Ges. 53. 925—31. 12/6. [8/3.] Frankfurt a. M., Chem. Inst. d. Uniy.) W e g e .

Otto Fischer, A. Balling’ und B,. A ldinger, Uber die JEimoirkung von Fur
furol auf primare Aminbasen und aromatische Aminosauren. Wahrend Furfurol 
mit manchen Aminen einfache ScH iFF sehe Basen liefert, entstehen in  anderen 
Fiillen, wie S t e n h o u s e  gefunden hat, cyaninShnliche rote Farbstoffe, und zwar 
unter Sprengung des Furfuranringes. Die STENHOUSEschen Farbstoffe sind aber 
hauptsachlich in ibren Salzen bekannt, wahrend man von den entsprechenden Basen 
fast nichts weiB. Es hat sich nun gezeigt, daB die aus o-Nitro-p-toluidin und aus 
o-Nitranilin mit Furfurol entstehenden braungelben Farbbasen, dereń Salze yiolett- 
rot 1. sind, die gesuchten Farbbasen der STENHOUSEschen Farbstoffe sein miissen. 
Die niihere Unters. ergab, daB o- u. p Chloranilin, p-Nitranilin, m-Nitro-o-toluidin, 
p-Nitro-o-toluidin und Nitroxylidin-(l,3,4,6) mit Furfurol n. SCH iFFsche Basen 
liefern, Dinitranilin-(1,2,4) und Tribromanilin-(l,2,4,6) unyeriindert bleiben, o- und 
m-Nitranilin und die drei Aminobenzoesiiuren aber aueh ohne Zusatz von Sauren 
oder Salzen die den STENHOUSEschen Korpern analogen Verbindungen liefern. Die 
m-Aminobenzoesaure gibt direkt einen roten Farbstoff, so daB dereń Carboxyl ais 
farbbindende Saure funktioniert. Das Prod. aus Anthranilgaure und Furfurol ist 
wenig gefarbt. Die Basen der STENHOUSEschen Farbstoffe sind also wenig ge- 
farbt, und erst die Salzbildung bedingt den starken Farbcharakter.

V ersuche. Oxyglutaconaldehyddi-o-nitranilid, C17H140 6N4 =  N03-C6H4-NH- 
CH : CH-CH : C(OH)-CH : N*CcH4-N0j. A us o-Nitranilin und Furfurol bei 100°. 
Braune Siiulen oder Platten aus Pyridin u. absol. A., swl. in den gebrauchlichen 
Losungsmitteln. F. ca. 149° unter Zers. Gibt mit konz. Mineralsauren tiefyiotte 
Lsgg., die sich bald unter Zers. entfśirben. Wird in h. Eg. zers. — Oxyglutacon- 
aldehyddi-o-nitro-p-methylanilid, C1SH1S0 5N4. Aus m-Nitro-p-toluidin und Furfurol. 
Zinnoberrote Prismen aus Pyridin A. Zers. bei ca. 175°, swl. in A ., Eg., Bzl., 
A. Die Lsgg. farben sich mit Mineralsauren intensiy rotviolett. — C19Hi80 6N4,HC1 
(+  HjO?). Schwarzviolettes Pulver. Carmoisinrot, l. in A. oder h. Eg. Die Lsgg. 
zers. sich. — Oxyglutaconaldehyddi-m-nitranilid, Cl7H140 6N4. Aus m-Nitranilin und 
Furfurol in absol. A. beim Kochen. Orangefarbige Nadeln aus Pyridin und A. 
F. 212—215° unter Zers., swl. in den gebrauchlichen Losungsmitteln. Gibt mit 
konz. Sauren Violettfiirbung. — Fural-p-nitranilin, CuHsO:1Ns. Aus p-Nitranilin 
und Furfurol in sd. A. Goldgelbe Nadeln aus CHsOH, F. 139—140°. Konz. HC1 
gibt keine Rotfiirbung. — Fural-rn-nitro-o-toluidin, C12H10O3N,. Gelbe, aus Nadeln 
bestehende AYarzen, F. 130°. — Fural-p-nitro-o-toluidin, C1sH10OjN2. Gelbe Pris- 
men aus A., F. 75°. — Furalnitroxylidin, C13HlsOsN, (CH3 : CH3 : NH2 : NO* =  
1 : 3 : 4 :  6). Hellgelbe Tafeln, F. 124°. — Fural-p-aminodimcthylanilin, C13Hu ONs. 
Goldgelbe Prismen aus A., F. 100—101°, 11. in A., A., Bzl. — F\iral-o-chloranilin, 
CuHsONCl. Gelbliclie Prismen aus A., F. 66—67°, 11. in den meisten Losungs
mitteln auBer W. — Fural-p-chloranilin, CnH6ONCl. Rotliche Prismen aus A., 
F. 48—50°. Wird von W. zers. — Oxyglutaconaldehyddi-o-carboxyanilid, C18H160 5N, 
=  HOSC.C0H4-NH.CH : CH-CH : C(OH)-CH : N.C6H4-C00H. A u s Furfurol und 
Anthranilsiiure in k. absol. A. Gelbliclies, krystallinisches Pulver, swl. in A., A., 
Bzl., Eg. Gelb, 1. in Alkali u. Soda. Gibt mit A . u. konz. HC1 einen roteu, grun- 
glanzenden Nd. von Hydrochlorid, das in A. rotyiolett 1. ist. Die Base braunt 
sich iiber 170°, F. ca. 180°. — Oxyglułaconaldehyddi-p-carboxyanilid, C,0H16O6Ns. 
Aus Furfurol u. p-Aminobenzoesaure in sd. absol. A. Braunliches Krystallpulyer, 
swl. in den gebrauchlichen Losungsmitteln, 11. in Alkalien. Gegen 200° Dunkel- 
farbung, F. ca. 227° unter Zers. Konz. Mineralsauren farben tiefyiolett. (Journ. 
f. prakt Ch. [2] 1 0 0 .  105—14. Juni. Erlangen, Chem. Lab. d. Uniy.) P o s n e b .
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Gilbert X. Morgan und H arry  Dugald Keith Drew, o GhlordinitrotoluoU. 
T e il I. Die Nitrierung von o-Chlortoluol mit HNOa -j- H3S04 fuhrt zu isomeren 
Dinitroverbb., namlich 3,5-Binitro-2-chlortoluol (55—60%), 5:6-Dinitro-2-chlortoluol 
(18—20%), t,5-Dinitro-2-chlortoluol (18—20%) und 4,6-Dinitro-2-chlortoluol (1—2°/0) 
Der EinfluB der Methylgruppe auf die Orientierung ist starker bei der ersten Stufe 
der Nitrierung. — Die Nitrierung von 2-Chlor-G-nitrotoluol fuhrt zu 2-Chlor-5,6-di- 
nitrotoluol ais Hauptprod. (90%), 2-Chlor-4-nitrotoluól gibt 2-Chlor-4,5-dinitrotoluól 
(85%) und 2-Chlor-4,6-dinitrotoluol (12%). — In diesen Dinitro-2-ehlortoluolen kann 
eine Gruppe direkt gegen die Aminogruppe ausgetauscht werden; bei dieser Rk. 
geht der Substitution eine Anlagerung von NHS an das aromatische Mol. yorauf. 
(Starkę Farbung!)

E ip e rim en te lle a . N itrie ru n g  von o-C hlorto luo l. 80 g o-Chlortoluol 
innerhalb 2 Stdn. in ein Gemisch von 400 ccm konz. HjSO., und 160 ccm HNO, 
(1,42) bei 8—10° eingetragen, dann 4 Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt. Das Ol 
wurde teilweise fest; aus A. reines 2-Chlor-3,5dinitrotoluol. Das weitere Gemisch 
der Isomeren mehrfach fraktioniert auś konz. H3S04 kryatallisiert; die beiden o-Di- 
nitroyerbb., die 4,5- und 5,6-Isomeren, sind weniger 1. in k. konz. H3S04, ais die 
m-Dinitroverbb., die 3,5- u. 4,6 Isomeren. — N itr ie ru n g  von 2 -C h lo r-4 -n itro - 
toluol- 2-Chlor-4,5-dinitrotoluol, C7H504N3C1. 51 g 2-Chlor-4-nitrotoluol langsam zu 
einem Gemisch von 250 ccm konz. H2SO.j u. 80 cem HNOa (1,42) gegeben; Temp. eine 
Stde. bei 40—45° gehalten, dann auf 90° gesteigert. Aus k. A. glanzende, farblose, 
hesagonale Blattchen, bei hoherer Temp. priBmatiscbe Nadeln, F. 88,5°. — 2-Chlor-
4,6-dinitrotoluol. Aus dem oligen Riickstand der 4,5-Isomeren durch fraktionierte 
Krystallisation aus konz. H2S04; es krystallisiert die 4,5-Verb. zuerst aus. Sil. in A.; 
krystallisiert in farblosen, rechtwinkligen Prismen oder prismatischen Nadeln. —
6-Chlor-2,4-toluylendianiin. Reduktion mit Zn-Staub, NH4C1 und verd. A. oder mit 
alkoh. SnClj und HC1. Aus Bzl. oder A. und W. in Nadeln, F. 69,5°. — N itr ie 
ru n g  to b  2 -C h lo r-6 -n itro to lu o l. Bei 20° mit 15 Tin. konz. HsS0« u. 2 Tin. 
HN02 (1,42); die Rk. bei 80° zu Ende gefuhrt: 2-Chlor-5,6-dinitrotoluol. Aus CH,OH 
Oder A. in farblosen Nadeln oder Prismen, F. 106,5°. — 6-Chlor-3 nitro-o-toluidin,
C,H:OaN,Cl. Aus der Nitroverb. mit fi. oder alkoh. NH„. Aus A. in schwach 
bernsteinfarbigen Prismen mit Endpyramiden, F. 151,5°. Sie besitzen schwachen 
VaniUegeruch; swl. in W., leichter in h., miiBig konz. Sauren, A. oder A. LieB 
sieh nicht nach Schotten-B aum ann benzoylieren. — 4- Ghlor-7-nitroindazol, 
C7H40 2N2C1, das Diazoniumsulfat mit A. gekocht, dann mit Wasserdampf deBt., 
der Ruekstand gab eine voluminose M. von verfilzten gelben Nadeln; wl. in h. W.; 
krystallisiert aus h. A., F. 218°. Lost sieh in wss. NaOH mit gelber Farbę. Hat 
einen besonderen Geruch, ahnlich wie Jodoform. — 6-Chlor-2,3-toluylendiamin.
6-Chlor-3-nitro-o-toluidin mit Zn-Staub und NH4C1 in verd. A. reduziert. Chlor- 
bydrat. Perlmutterartige Blattchen; zers. sieh bei 263°. Die freie Base krystalli
siert aus Bzl. und PAe. in farblosen Nadeln, F. 46—47°. — Acetylderivat, F. 201 
bis 203°. — Diazoimin, C7H6N3C1. Aus h. Chlf. oder Bzl. gelblichweiBe, flockige 
M. kleiner Tafeln, F. 232°. — 2-Chlor-l-methylbenzophenanthrazin, CalH13N2Cl. Aus 
Bzl. eine wollige M. gelblichweiBer Nadeln, F. 244°. — 6-Chlor-4-nitro-m-toluidin, 
C7H ,03N2C1. A us 4,5-Dinitro-2-chlortoluol u. alkoh. NHS. Aus CH3OH in derben, 
sproden, orangeroten Prismen oder in orangeroten, seidenartigen Nadeln, F. 144°. 
Das Amin ist mit Wasserdampf fliichtig, selbst bei Ggw. von Mineralsaure; es hat 
schwachen Vanillegeruch; U. in organ. Solyenzien, wl. in W. — Mit fl. NHS wird 
die 4,5-Dinitroverb. weitergehend yerandert; es bildet sieh auch NH4Cl. — 6-Chlor-
3,4-toluylendiamin, C7H„N3C1. Aus dem 4-Nitro 6-chlor-m-toluidin mit Zn-Staub, 
NH4C1 und verd. A. oder mit alkoh. SnCl,. Die freie Base krystallisiert in glan- 
zenden, schwach braunlichgelben Blattchen, F. 143°. — Aus vorsteh. Diamin das
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Diazoimin, C,H6N3C1, unl. in W., krystallisiert aus Chlf. in heli fleischfarbenen, 
wolligen M. von kleinen Nadeln, F. 192°. — 3- Chlor-2-methylbemophcnonphenan-
tlirasine, Cu HB<^^>C 0Ha(OH.,)Cl =  C,1B̂ lSFłCl. Aus Bzl. goldgelbe Nadeln, F. 264
bis 265°. Mit konz. IT2SOł kirschrote Farbung. — 2-Chlor-3,ó-d\nitrotoluól wird 
durch alkoh. NH3 glatt in 3,5-Dinitro-o-toluidin ubergefuhrt. — Die reeht be- 
stiindige Diazoverb. aus 3,5-Dinitro-o-toluidin wurde mit Resorcin gekuppelt, das 
Alkalisalz der Azoverb., C18Hn 0 6N3, ausgesalzen. Der freie Farbstoff sclieidet sich 
aus A. in glśinzenden, carmoisinroten Krystallen ab; sie zersetzen sich bei 256 bis 
257°. — Triacetylverb., C19H,708N3. Aus verd. Essigsaure oder A. in schwach roten 
Nadeln, F. 147—148°. — 3,6-Dinitrotoluol-2-azo-ft-naphthol, C17Hls0 6N4. Aus Eg. 
glanzende, hochrote Nadeln, F. 226°. Zum SchluB werden Farbrkk. der 2-Chlor- 
dinitrotoluole beschrieben. (Journ. Chem. Soc. London 117. 784—93. Juni. [24/4.] 
Univ. Birmingham, Edgbaston. The Chemical Department.) So n n .

H arry  Fitzgibbon Dean und M aximilian Nierenstein, S- 0xy-2,3-ehino- 
xanthon. (Ygl. N ie r e n s t e i n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 6 . 649; C. 1913. I. 1347; 
Va n  S c h e b p e n b e r g , Dissert. Delft 1918 . 68; Chem. Weekblad 16. 1146; C. 1919.
III. 825.) Zu gutgekiihlter Lsg. von 5 g Euxanthon in 75 ccm Eg. im Laufe von
3 Stdn. 10 g Cr03 in 150 ccm Eg. gegeben; 24 Stdn. auf Eis aufbewabrt, mit W. 
yersetzt. Aua Eg. umkrystallisiert. Weitere B. aus 2,3,8-Trioiyxanthon mit p-Benzo- 
chinon: 1 g Trioxyxanthon in 25 ccm absol. A. in der Kiilte mit 0,5 g Benzo
chinon behandelt. — Azin, C20Hu O3N2. Chinosanthon -f- 3,4-Toluylendiamin in 
Eg. Aus Eg. in tiefroten Nadeln, die zwisehen 32S u. 340° sich dunkel fśirben u. 
verkolilen. — 2,3-fylethylendioxy-8-methoxyxanthon, Ci6H1006. Mit uberschiissigem 
Diazomethan. Aus A. farblose Nadeln, F. 211—212° u. Zers. — Liefert bei 5-stdg. 
Erhitzen mit alkoh. HCi auf 200° (ygl. N i e r e n s t e i n , Journ. Chem. Soc. London
107. 870; C. 1915. II. 409) 2,3-Dioxy-8-methoxyxanthon, C14Hl0O5. Farblose Nadeln 
aus A., F. 249—251° u. Zers. Die alkoh. Lsg. gibt mit FeCl3 Grriinfarbung. — 
2,3,8-Trimetlioxyxanthon, aus vorst. Verb. mit (CHsO),SOs. Aus A. schwach gelbe 
Nadeln, F. 194—195°. — 2,3-Diacetoxy-8-methoxyxanthon, C18H140 7. Aus A. farb
lose Nadeln, F. 231—232° unter Zers. — 8- Oxy-2,3 dimethoxyxantlwn, C16HiS0 6. 
Mit Methylaulfat in alkoh. Lsg. Aus A. schwach gelbe Nadeln, F. 228—231° unter 
Zers. — 8-Acetoxy-2,3-dimethoxyxanth,on, C17H1406 Farblose Nadeln aus A., F. 224 
bis 225° unter Zers. — 2,3,8-Trioxyxanthon-Zinndoppchalz, C13H7OsCl8Sn. 1 g Tri- 
oxyverb. in 75 ccm s-Tetrachlorathan 2 Stdn. mit 2 g SnCl4 in 50 ccm Tetrachlor- 
athan erhitzt. Tiefrote Krystalle aus B-Tetrachlorilthan; sie farben sich bei 285 —290° 
dunkel, sehrn. nicht unter 330°. — 8- Oxy-2,3-diinethoxyxanthon-Zinnćlilorid, 
G16Hu Ó6ClsSn. 5 g Yerb. mit 4 g SnCl4 in 50 ccm Bzl. 2 Stdn. erhitzt. Zersetzt 
sich bei etwa 311—825°. (Journ. Chem. Soc. London 117. 802—6. Juni. [1/6.] 
Bristol, Univ. Biochem. Lab. Chemical Department.) So n n .

Otto Fischer, G. Scheibe, P. M erkel und B,. M uller, Zur Kenntnis des
2,4-Dimcthylchinolins, des 2-Methyl-4-jphenylćhinolins und des 2,4,6-Trimethylchinolins. 
Es wurde festgestellt, daB in 2,4-dimethylsubstituierten Chinolinen bei der Konden- 
sation mit Aldehyden immer zuerst das 2-Methyl angegriffen wird, wiihrend das 
4-Methyl erst bei viel energischerer Einw. reagiert, so daB man unter Umstanden 
Dibenzalverbb. erhalt. Dies ist wichtig fur die Feststellung der Konstitution der 
Pinacyanole, Pseudodicyanine und Dicyanine.

(Mit G. Scheibe.) Acetylacetonanilid. Aus den Komponenten beim Stehen. 
WeiBe BliUtchen aus A., F. 52°. Liefert beim Erhitzen mit H2S04 (98%) 2,4-Dimethylr 
chinolin. Kp. 264—266°. — Benzoylacetonanilid. Aus den Komponenten bei 150°. 
Gelbe Nadeln aus A., F. 110°. Gibt mit HjS04 2-Methyl-4-phenylchinolin. Prismen 
aus A., F. 98—99°. — Benzoylaceton-p-toHid, C„H17ON. Hellgelbe Prismen aus
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A.. F. 92—93°, zwl. in A. Gibt mit H2S04 2,6-Dimethyl-4-phenylchinolin, C17HI8N. 
WeiBe Nadeln aus Lg., F. 77—7S°, sil. in A., A., Bzl. — 2-Bensal-2,4-dimethyl- 
ehinolin, C18H18N. Aus Dimethylchinolin und Benzaldehyd bei 120° (8 Stunden). 
Farblose, zu Warzeń vereinigte Prismen aus A., F. 120—121°. — Hydrocblorid, 
CieHlf,N ,HC1 2H20. Krystalle aus verd. HC1, F. 221—222°, nach yorherigem 
Sintern. — Pikrat, C2łHI807N4. Gelbe Nadeln aus A., zers. bei 233—239°, swl. 
in W., A., A. und Chlf. — Dibcnzal-2,4-dimethylchinolin, C36H10N. Aus Dimethyl
chinolin und Benzaldehyd mit etwas ZnCl3 bei 180° (2 Stdn.). Gelbliche Warzeń 
oder Krusten aus PAe., F. 118°, 11. in den meisten Losungsmitteln. Sehr schwacb 
basisch, 1. in Eg. gelb mit griiner Fluorescenz. — 2-o-Nitrophenyloxybenzyl-2,4-di- 
methylchinolin (muB wohl heifien: 2-o-Nitrooxybenzyl-2,4-dimethylchinolin d. Ref.), 
C18H„8OsN2. A us Dimethylchinolin u. o-Nitrobenzaldehyd. Nadeln aus A., F. 138°. 
Farbt sich am Licht gelb. Benzolhaltige Krystalle aus Bzl. — 2,4-Di-o-nitrobenzal-
2,4-dimethylchinolin, C s6H i ; 0 4N j (im Original steht irrtiimlich -dimethylanilin d. Ref.). 
Aus yorstehender Yerb. und o Nitrobenzaldehyd bei 130° (4 Stunden). Gelbliches 
Krystallpulyer aus Pyridin, F. 230°, unl. in verd. HC1.

(Mit Paula Merkel.) Benzal-2-metliyl-d-phenylchinoUn, C2SH17N. Aus Methyl- 
phenylchinolin und Benzaldehyd bei 130°. Nadeln aus yerd. A., F. 114—115°. — 
C2JH17N,HC1. Gelbe Nadeln aus A. — o-Nitrophcwjloxybenzyl-2-mcthyl-4-p}ienyl- 
chinolin, C2SH180 3N2. Analog mit o-Nitrobenzaldehyd. Krystalle auB yerd. A., 
F. 136—137°. Farbt sich am Licht gelblich. — p-Nitrophenyloxybenzyl-2-methyl- 
4-phenylchinolin. C23Hi8OaNs. Analog mit p-Nitrobenzaldehyd. Wasserhaltige, gelb
liche Nadeln aus verd. A., F. ca. 90—100°. Wasserfreie Krystalle aus absol. A.,
F. 137°.

(Mit R. M iiller und Paola Merkel.) 2,4.6- Trimethylchinolin. Aus Acetyl- 
aceton und p-Toluidin bei 120°, durch Behandeln des Kondensationsprodukt es mit 
konz. H2S04. Salze: C12Hi5N,HBr. Nadeln aus verd. A. Zers. sich bei 265 bis 
270°. — CjjHjjN,HAuCl*. Gelbe Nadeln, F. 140° unter Zers. — Pikrolonat, 
C32Hal0 8N5. Gelbe Nadeln aus Bzl. -j- A., F. ca. 245° unter Aufbliihen. Bei 
237° beginnende Dunkelfiirhung. — Chlorałhylat, CUH18NC1. WeiBe Nadeln aus 
absol. A. und A., sil. in W. und A. Zers. bei 247°. — Bromdthylat, C14H18NBr. 
Bliittchen piit 1 Mol. HsO aus A. Zers. bei 246°, sil. in W. und A. — Mono- 
bensal^^fi-trimethylćhinolin, C19H17N. Aus den Komponenten bei 120°. Nadeln 
aus Bzl., F. 106°, 11 in A., A., Bzl., swl. in W. — C1SH17N,HC1, wl. in k. W. 
und A. Zers. sich bei ca. 210°. — Pikrat, CJ6Hs0O7N4. Gelbe Nadeln, swl. in 
W., Bzl., A , zll. in Eg. Zers. sich bei ca. 223°. — JDibenzal-2,4,6-łrimethylchinoUn, 
C26Hn N. Aus dem Komponenten mit ZnCl, bei 170°. Heilgelbe, benzolhaltige 
Prismen aus Bzl., sil. in A., A., Bzl. Die Lsgg. fluoreBcieren blau. Die Lsg. in 
Eg. ist tiefgelb und fluoresciert grttn, F. 127°. — Pikrat, C,,H2<0 7N4. Gelber Nd., 
swl. in W. und A. tjber 200° Dunkelfarbung, bei ca. 280° Zers. — Prikrólonat, 
Cs8H20O6N6. Gelbe Nadeln aus yerd. Eg. Zers. sich bei ca. 270°. — o-Nitro- 
phenyloxybenzyl-2,4,6-trimethylchinólin, C10H18ONa. Aus Trimetbylchinolin u. o-Nitro
benzaldehyd bei 130°. Nadeln aus CC14. Farbt sich am Licht gelb bis braunlich,
F. 154°. Farblos, zll. in verd. HC1. Gibt beim Kochen mit Essigsaureanhydrid 
o-Nitrobenzal-2,4,6-trimethylchinolin, C18H16OsNj. Gelbe Nadeln aus A., F. 138°, 
wl. in yerd. HC1 mit gelber Farbę. Gelb 1. in Eg., bei Zusatz von Zinkstaub 
Rotfarbung. — p-Nitrophenyloxybenzyl-2,4,6-trimethylchinólin, CI9H18ON2. Gelbliche 
Nadeln aus A., F. 132°. Lichtbestandiger ais die o-Verb. — p-Nitrobenzal-2,4,6- 
trimethylchinolin, C19HieOsN2. Aus yoriger Verb. mit Essigsaureanhydrid. Gelbe 
Nadeln aus A., F. 179°. Schwach basisch. — Tetrdhydro^^G-trimethylchinolin, 
Ci2H17N. Aus Trimethylchinolin mit Na und A. Nadeln «us verd. A., F. 80°. — 
C12H17,HC1. Nadeln aus W. -f- HC1. Zers. bei 236—238°. — Pikrat, CisH21,0;N4. Gelbe



Nadeln aus verd. A., F. 136°. — Pikrolonat, CssHs506N5. Gelbe Krystalle, wl. in 
A. Zers. 224° bei raschem Erhitzen. —* Acetylverb. C14H,BON. Nadeln ans verd. 
A., F. 74—75°, unl. in W. und verd. Sauren, 11. in Bzl. und Eg. — Nitrosamin, 
ClsHleON,. Gelbliche Tafeln, F. ca. 50°. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 100. 91—105. 
Juni. Erlangen, Chem. Lab. d. Univ.) P o s n e r .

Otto Fischer und Gunther Scheibe, Beitrag zur Ktnntnis der Chinocyanine. II .  
(I.: Journ. f. prakt. Ch. [2] 98. 204; C. 1919. I. 465.) Fiir das friiher erwahnte 
rote Cyanin, C83II„N2J, das auB der Pseudobase des 2-Methyl-4-phenyIcbinolinjod- 
methylats mit Luft und COs entsteht, wurde die Konstitution durch Darst. ans
4 - Phenylchinolinjodmethylat und 2-Methyl-4-phcnylchinolinjodmethylat bestatigt. 
Das einfaehste Homologe (I.) dieses Farbstoffs wurde ebenfalls dargestellt und vor- 
laufig ais Pseudoisocyanin bezeichnet. Diejenigen Farbstoffe dieser Gruppe, die 
noch freie Methylgruppen enthalten, kondensieren sich mit Benzaldehyd (und ahn- 
lichen Aldebyden), wobei die Farbę von Rot nacli Blau vertieft wird. Die Kon- 
dcnsationsprodd. werden durch geringe Mengen Alkali wieder zerlegt. Fur die 
Beńennung der Cyanine schlagt Yf. folgende Nam en fiir die Geriiste vor: Cyanin 
([!.), Isocyanin (III.), Pseudoisocyanin (IV.), Dicyanin (V.), Lepidindicyanin (VI.) 
und Pseudodicyanin (VII.). ,
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V er suche. 4,4'- Diphenyl - 6, &- dimethylpseudoisocyunin. Aus der Base des
2,6-Dimothyl-4-phenylchinolinjodmethylats mit Luft u. CO,. — Pikrat, CłlH33 07]S6. 
Griinglanzende, rote Pyramiden aus Methylalkohol. Absorptionsmasima: Haupt-

streifen 547 fifi, Nebenstreifen 507 fi fi. — 4,4'-Di- 
phenylpseudoisocyanin. Analog aus 2-Methyl-4-

_Q_c _\ phenylchinolinjodmethylat. Absorptionsmasima.
541 und 501 fifi. Entsteht auch aus der Pseudo
base des 2-Methyl-4-phenylehinolinjodmethylats 

und 4-Phenylchinolinjodmethylat. — Pseudoisocyanin (I.). Aus 2-Jodehinolinjod- 
methylat in yerd. HC1 mit Chinaldinjodmethylat und KOH. Wasserhaltige, griin- 
glanzende Prismen. Absorptionsmasima: 523 und 487 fifi.

Pseudoisocyanin, Isocyanin (Athylrot) und Pseudodicyanin (Pinacyanól) geben 
in Pyridinlsg. beim Erhitzen mit Benzaldehyd und einem Tropfen Piperidin keine 
Farbanderung. Dagegen wurden in analoger Weise folgende beiden Koudensations- 
prodd. erhalten. Benzalverb. des 2 -Methylisocyanins, C3XHS9NSJ. Dunkelgriine 
Krystalle aus A. — Pikrat, C37H310 7N6. Dunkelgriine Prismen. — Bcnzah-erb. des 
4,4'-Dimethylpseudodicyanins. Das Jodid krystallisiert schlecht. — Pikrat, Cł3H410 7Ni- 
G-ruue Nadeln. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 100. 86—90. Juni. Erlangen, Chem. Lab. 
d. Univ.) POSNER.

Franz v. Hoefft, Ergdnzungm zur Mitteilung: Calorimetriscłie Untersuchungen an 
Melaninen. I I .  (I. vgl. Biochem. Ztschr. 104. 1; C. 1920. III. 149.) Es wird naheres
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uber die B. von Melanoidinen aus Kohlenbydraten bei Koehen mit konz. HC1 mit- 
geteilt. Die Unstimmigkeit zwischen Tryptophangehalt und Melanoidinausbeute 
beim Eieralbumin wird durch die Mitwrkg. der Kohlenbydrate bei dieser befriedigend 
erklart. — Aus Dopa (Dioxyphenylalanin) entsteht beim Kochen mit HC1 nur leichte 
Gelbfarbung, in alkal. Lsg. dagegen, beaonders am Licht und durch Elektrolyse 
an der Anodę stark besehleunigt, eine klare dunkelbraune Lsg., die bei Kochen 
nach Ansauern mit H2S04 ein sehwarzes Pulver ausfallen laBt, unl. in W. und 
Sauren, 1. in Alkalien. — Phenolelektrolyse in alkal. Lsg. scheint ahnlich zu ver- 
laufen, wie Oxydation an der Luft: In groBerem MaBstabe und bei groBerer 

, Stromdichte mit Tondiaphragma lieferte sie eine tiefschwarze Lsg., die nach An- 
siiuern u. Verdiinnen Bchwarzbraunen Nd. gab. — Langes Koehen mit HC1 scheint 
bei den Huminen, Melaninen und Melanoidinen fortschreitende Kondensation oder 
wenigstens zunehmende Kesistenz nicht nur gegen W. und Sauren, sondern auch 
gegen Alkalien zu bewirken, yielleicht mehr ein physikocbemisches, kolloides ais 
ein chemisehes Merkmal. — Bei der elektrischen Kataphorese erwiesen sich ;ille 
genannten rotbraunen Oiydationsprodd. ais elektronegative Kolloide. H20 , wirkt 
auf alle gleichartig unter B. klarer, goldgelber Lsgg. In alkal. Lsg. yon Dopa, 
die vor Beginn der Braunfarbung mit H20 2 yersetzt wurde, entwickelte sich direkt 
Gelbfarbung. (Biochem. Ztschr. 106. 207—11. 5/7. [27/3.] Wien, Techn. Hoch- 
schule.) Sp je g e l .

W ilhelm  Steinkopf, Uber die Eontaktzersetzung des Cholesterins. Ein Beitrag 
zur Theorie der Erdólbildung. (Mitbearbeitet yon Hans W internitz, W ilhelm  
Eoederer und Aaron Wołyński.) Wahrend sich fast alle Eigenschaften der 
Erdole durch die Cholesterinhypothese leicht erklaren lassen, ist dies mit einer 
einzigen bisher nicht der Fali. Cholesterin liefert beim Erhitzen nur rechtsdrehende 
Zerfallsprodd., wahrend auch Erdole bekannt sind, die in einigen Fraktionen 
schwaclie Linksdrehung zeigen. Yf. hat daher untersucht, ob Cholesterin unter 
dem EinfluB von Katalysatoren bei moglichst tiefen Tempp. u. langerer Zeitdauer, 
also unter Verhaltnissen, die denen der Erdolbindung in der Natur ahnlich sind, 
auch linksdrehende Umwandlungsprodd. liefern kann. Es ergab sich, daB Chole- 
sterin bei einer seinen F. nur wenig iibersteigenden Temp. auch ohne Katalysator 
in kurzer Zeit schon merklich yerandert wird. Nach den im Original wieder- 
gegebenen graphischen Darstst. der Polarisationswerte entstehen zunachst unter 
teilweiser Zers. des Cholesterins rechtsdrehende Prodd., die sich dann weiterhin 
in stark linksdrehende umwandeln. Die Ergebnisse weisen also darauf hin, daB 
Cholesterin imstande ist, unter bestimmten Umstanden auch linksdrehende Zers.- 
Prodd. zu liefern. Bei etwa 300° im Vakuum und bei Ggw. yon Kieselgur ais 
Katalysator entsteht ein Cholesterylen. Beim Erhitzen unter Druck entstand an- 
scheinend ein rechtsdrehendes Gemisch von mehreren isotneren Cholesterylenen, 
das ais ,,fliissiges Cholesterylen“ bezeichnet wird und walirscheinlich mit dem aus 
Cholesterylchlorid durch HCl-Abspaltung entstehenden identisch ist. In geringer 
Menge entsteht aus Cholesterin bei 300° bei Ggw. von Kieselgur auch Cholesteryl- 
ather. Es eracheint nicht ausgeschloseen, daB bei der Erdolbindung infolge der 
dabei sicher eingetretenen H-Yerschiebungen eine Eed. des fl. Cholesterylens zu 
einem ebenfalls rechtsdrehenden Cholestan eingetreten ist, und daB dieses in der 
Hauptsache der Triiger der optischen Aktiyitat der Erdole ist.

Y ersuche. Cholesterylen vom F.79°, C27H4ł. Aus Cholesterin und Kieselgur 
im Vakuum bei 300°. Nadeln aus A. +  A. [«]D =  —47,7° (Toluol, c =  4,504). 
Cholestan. Aus yorstehendem Cholesterylen in A. mit H2 u. Pt-Schwarz. Nadeln 
aus Aceton. F. 71°. [«]„ =  -{-25,46° (Chlf., c =  3,283). — Fliissiges Cholesterylen 
(s. oben), C27H4<. Gelbe, blau fluoreseierende, yiscose Fl. Kp.ls 257—267°. [«]D =  
-j-49,12. D.50 0,9572. nD35 =  1,52027. Gibi die Rkk. yon T s c h u g a e f f  und
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Nastjukoff. Eutsteht auch aus Cholesterylchlorid beim Erhitzen ([«]D =  -(-47,04°.
D.10 0,9669. nD25 =  1,53043). — Cholesterylather, C51HS0O. Krystalle aus Bzl. -)- 
A. F. 194,5°. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 0 0 . 65—35. Juni. Karlsruhe u. Dresden, 
Chem. Inst. d. Techn. Hochschulen.) Posnee.

E. Biochemie.
W . UL. Bayliss, Die Eigenscliaften kolloidaler Systeihe. IV . Heversible Gel- 

bildung im lebenden Protoplasma. Durch intensiye Dunkelfeldbeleuchtung kann 
man nachwełsen, daB die anscheinend durchsichtigen Pseudopodien der Amoeben 
mit zahlreichen, sehr kleinen Teilchen angefiillt sind, welche BROWNsehe Bewegung 
zeigen, also ein weiterer Beweis yon der fl. Hydrosolnatur des einfachen Proto- 
plasmas. Durch elektrische Reizung kann dies Sol reversibel in einen Gelzustand 
uberfuhrt werden, der sich durch ein plotzliches Aufhoren der Bp.owNschen Be
wegung dokumentiert. (Proc. Royal Soc. London. Serie 91. 196—201. 2/5. [2/2.] 
London, Univ. College.) Akon.

I. Pflanzenchemie.
Ryo Yamamoto, tiber das insektentotende Prinzip von Chrysanthemum cine- 

rariifolium Bocc. (InseJctenpulver). Aus den feingepulyerten Bliiten wurde durch 
Extraktion mit A., Entfernen einer roten Wachasubstanz aus dem Atherextrakt, 
Behandlung mit A., sehlieBlich Aufnahme mit PAe. ein gelber, durchsichtiger 
Sirup erhalten, welcher den charakteristischen Geruch des Insektenpulyers zeigte, 
atark insektentotend u. baktericid wirkte. Das so gewonnene Prinzip, anscheinend 
identisch mit F uy itan is  „Pyrethron“, ist nicht chemisch rein, lieB sich aber nicht 
weiter reinigen, enthalt keinen N, ist 1. in A., A., Bzl., Chlf., unl. inW., yon neu- 
traler Rk., wird aber leicht sauer, besonders beim Stehenlassen in alkoh. Lsg. VZ. 
216, Jodzahl 116. Durch-Verseifung geht die insektentotende Kraft yerloren. Aus 
dem Verseifungsprod. wurden hohere Alkohole yon der Formel C31H840  (F. 199°) 
und C^H^O (F. 175—179°) isoliert, ferner Fettsauren von der Formel CJ0H13Oa u. 
C16H„Os. — 0,25 g Pyrethron pro kg Korpergewicht, jungen Hunden gegeben, 
waren unschadlieh. (Ber. d. Oliara Inst. f. landwirtschaftl. Forseh. 1. 389—98. 
[20/12. 1918.] Ohara, Landw. Forsch.-Inst.) A r o n .

E. Gilg, fjber die Babassuniisse. Das durch Ausziehen derKerne einer Lecythis- 
a rt mit A. in einer Ausbeute von 38°/0 erhaltene Ó1 ist im Geschmack, Gerueh u. 
F arb ę  dem Coeosol ahnlich; F. 26°, Jodzahl 13,3, VZ. 253, REICHEET-MEISSL-Zahl 
16,6, PoLENSKEsche Zahl 12,5. (Angew. Botanik 2. 134—35. April-Mai.) M a n z .

Frank Rabak, JEinflup von Erntezeit, Trockeńheit und Frost auf die Ausbeute 
und Riećhstoffbestandteile des Óles von Krauseminze. Die eingehenden Verss. des 
Vfs. ergaben, daB die Ausbeute an Krauscminzol abhangig ist von der Erntezeit. 
Die hochste Ausbeute wurde wahrend der Bliitezeit erhalten, die oberen Pflanzen- 
teile liefern am meisten. Trocknung yerringert die Ausbeute, erhoht jedoch den 
Gehalt an Alkoholen und Estem. Mit fortsehreitender Reifung wachst der Ester- 
gehalt. Cberfrieren der Pflanzen begunstigt die B. yon geruchbeeinflussenden 
Estern und Alkoholen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 10. 275—79. April 1918. 
[11/10. 1917.] Washington, D. C., Bureau of Plant Industry.) Gbisime.

Ernst Fu.es, tfber Lignin und Ligninreaktionen. (Vgl. K lason , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53. 706; C. 1920. III. 97.) Schilderung yon Yerss., die Vf. 1884 auf 
Veranlassung yon A. W. HOF-UANN untemahm, um herauszufinden, worauf die Rkk. 
des Holzes gegeniiber Anilin- und Phloroglucinsalzen beruhen. (Papierfabr. 18. 
555. 23/7. Hanau.) StJTEEN.

Em. Emmannel und M. Papavasilion, PMrmakognostisćhe und drogognostische 
tlnter&ućhung von Plantago coronopus L. Mitteilungen uber die morphologischen

n . 3. 37
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und anatomiscken Eigenschaften des KriihenfuBes. SeLleim ist in einer Menge yon 
44,2°/0 (ca. 3% der ganzen Pflanze), ferner Gumtni (4,6%) ausschliefllich in den 
Samcn yorhanden. Die ganze Pflanze enthalt 7% Asche, in der Al, Mg, K, Na, 
Cl, SiOs, P20 5, SOs , aber kein Li nachweisbar ist, ferner Emulsin und Invertin, 
Plantaginsaure, C0H12O2, eine einbasische Saure, in A. 1., in W. u. A. unl., F. 210°; 
aus demHarze konnte ein gelblicb gefarbtes ath. 01 von angenehmem, aromatischem 
Geruch und kratzendem Geschmack, nD4D =  1,6893, Resen und Coronopsiiure 
C mH 00O2, in Form einer amorphen weiBlichen Masse vom F. 281—282° isoliert 
werden. (Arch. der Pharm. 2 5 8 . 142—47. 8/7. Atben, Uniy.) M a n z .

2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.
Seth C. Langdon und W alter R. Gailey, Kohlenoxyd ais Atmungsprodukt. 

Das CO in der Luftblase des Tanges Nereoeystis leutkeana (vgl. L a n g d o n , Journ. 
Americ. Chem. Soc. 3 9 . 149; C. 1917. I. 1008) kann nicht durch Enzymwrkg. oder 
Gśiruug entstanden sein, denn die Autolyse der zerriebenen Tangsubstanz fiihrt 
nicht zu seiner B.; dagegen entsteht es zu mehreren % innerhalb einiger Tage, 
wenn der n. Inbalt der Luftblase durch atmosphiirische Luft ersetzt wurde, nicht 
aber bei Ersatz durch O-freie Gase (H2 oder N2). Das L ic k t  ubt keinen EinfluB 
auf die Geschwindigkeit der B. aus. Danach ist CO eher ais ein Prod. der Atrnung 
denn ais Zwischenprod. der Photosynthese zu betrachten. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 2 . 641—46. Marz 1920. [29/12. 1919.] Evanston [111.].) Sp i e g e l .

E. H arx  u n d  W. Eichholz, Untersuchungen iiber vereinfachte Nahrboden- 
darstellung. (Brigalski-Agar und Barsikownahrboden.) VfF. h a b e n  T a b le t te n  h e r- 
g e s te llt, d ie  z u r  B e re i tu n g  d es  M ilch z u ck e r-N u tro se n ah rb o d e n s  y o n  D r ig a l s k i- 
C o n r a d i u n d  d e r  N u tro se -Z u c k e m iih rb o d en  n a c h  B a r s ik o w  d ien e n . A n  S te lle  
d e r  N u tro se  e n th a lte n  d ie se  N a h rb o d e n  e in en  a n d e re n  y o llig  g le ic h w e rtig e n  Stoff. 
D ie  N a h rb o d e n  (Herst.: E. Me r c k , D a rm s ta d t)  k om m en  a is  Tabletten fur JRagit- 
Drigalski-Agar mit und ohne Krystallviolett u n d  a is  Tabletten fur JRagit-Barsikow- 
nahrboden in  d e n  H a n d e l. (M unch. m ed . W c h sc h r . 67.933—34. 6/S. F ra n k fu r t  a. M. 
u . D a rm stad t.)  B o r in s k i .

Theod. Moll, UntersucJiungen iiber die Wirksamkeit einiger cheinischer Des- 
infektionsmittel auf Tctanussporcn. (Ygl, auch Dissertation des Vfs., Jena 1920.) 
Die Unterss. wurden mittels der Granatenmethode ausgefiihrt. Es wird auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, den Resistenzgrad der verwendeten Sporen gegen 
Hitze bei derartigen Unterss. zu beriieksichtigen. Die hier benutzten, in gewohn- 
lichem Nahragar in hoher Schicht geziichtet, wurden bei Erhitzung im kochenden, 
zugedeckten Wasserbade erst nach 70 Min. vollkommen abgetotet. Yon den ge- 
priiften Desinfektionsmitteln toteten die Sporen in weniger ais 10 Min. l%ig. und 
0,2°/0ig. JCl,-Lsg., 5°/0ig. Sodalsg. yon 100°, 10°/„ig. Seifenlsg. von 100°, 0,4°/oig. 
Cl-W., 10°/0ig. Jodtinktur, Chlorkalkmilch, 30%’g- Wasserstoffsuperoxyd. In weniger 
ais 24 Stdn. toteten l%ig. bis herab zu 0,005°/oig. Jodjodkaliumlsg., 0,03°/0ig- Cl-W., 
30°/oig. his 3%ig. Formalin, l%ig. bis 0,l°/0ig. AgNOs-Lsg., 3%ig. bis zu l°/0ig. 
Waaserstoffsuperosyd. Nicht abtotend wirkten Jodjodkaliumlsg. yon 0,001%, HgCl2 
in Lsgg. von 1 u. 5°/00, bei ersterer auch nicht in Ggw. von HC1, Sublimatspiritus, 
Phenol zu 1—5°/0, eine Reihe yon Kresol- und Halogenkresolpraparaten, absol. und 
yerd. A., 570>g- Sodalsg., 10°/0ig. Seifenlsg., Kalkmilch, ZnCl2 zu 5 und 20%, 
Perubalsam. Von Wundstreupulyern toteten die Sporen im Tiervers. Ibol, Magne- 
siumhypochlorit, Perhydritpulrer, nicht aber Jodoform, Tannoform u. Mg-Perhydrol. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 8 4 . 416—34. 21/7. Darmstadt, Chem. 
Fabrik E. Me r c k .) Sp ie g e l .

Erich. Kohler, U ber rhythmische Ersćheinungen bei Wachstum und Garung 
der Hefe. Um den EinfluB einer Zuckerąuelle auf die Hefe festzustellen, muB der
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Konz. u. dem Zeitfaktor Beachtung geschenkt werden. Die Prozesse der Giirung 
u. des Waehstums yerlaufen bei der alkoh. Garung rhythmiseh, indem abwechselnd 
auf Hemmung Forderung folgt. Dies wird durch Yeranderungen im Zueker- und 
Alkoholgehalt yeruraacht. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist durch die Zueker- 
konz. bedingt. Die Wachstumskurye bei steigender Konz. ist aber unregelmaBig. 
(Bioehem. Ztschr. 106. 194—206. 5/7. [28/3.] Weihenstephan, Hochsch. f. Land- 
wirtsch. u. Brauerei, Botan. Lab.) Sp i e g e l .

Carl Neuberg und E lsa Reinfnrth., JEin neues Abfangverfahren und setne 
Anwendung auf die alkoholische Garung. Ais lipoidlosliches Abfangmittel kann 
Dimethylhydroresorcin (Dimethylcyclohexandion, I.) dienen, das sieh nach V o k l a n d e r  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 1801; C. 97. II. 481) zu 2 Molekeln mit einfachen 
Aldehyden, nicht aber mit Zuckerarten und Ketonen kondensiert. Das Reagens, 
der Kurze wegen „Dimedon11 genannt, wird yon W. und anderen neutralen Fil., 
die mit lehenden Zellen in Beriihrung gebracht werden konnen, nur schwierig 
aufgenommen, -wurde deshalb feingepulyert den yergarenden Fil. zugesetzt. Der 
GroBe des Zusatzes sind Grenzen dadureh gezogen, daB die Yerb. ein deutliehes 
Protoplasmagift ist. Bei der Vergarung mittels Hefe sowohl wie bei der zellfreien 
Garung (Macerationssaft) wurde Acetaldehyd in Form des Athylidenlisdimefhyl- 
hydroresorcins (II.), der Kurze halber „Aldomedon“ genannt, abgefangen, das, in

W. auBerst wl., sieh im Schlamm absetzt und aus dessen alkoh. Es trakt durch

kann. Brenzłraubensaure wird nicht fmert, sondem trotz Ggw. yon Dimedon zu 
Acetaldehyd und CO,_, yergoren. (Bioehem. Ztschr. 106. 281—91. 5/7. Berlin- 
Dahlem, Kaiser W iLHELM -Inst. f. exp. Therapie.) Sp ie g e l .

G. Sanarelli, Uler die Pathogenese der Cholera. III. M itte ilung . Das Pro- 
łeid des Choleravibrios. (II. Mitt. ygl. Ann. Inst. Pasteur 34. 271; C. 1920. III. 
160.) Wenn man auf Kulturen der Cholerayibrionen nach Abtotung mit Toluol in 
schwach alkal. Mittel eine schwache Lsg. yon Pankreatin einwirken laBt, so wird 
nur die Bakterienhiille gel., wahrend der Inhalt, d. h. das in der Fl. kolloidal gel. 
Proteid, mit allen antigenen u. tosischen Eigenschaften unyerandert bleibt. Dieses 
Proteid bekundet unmittelbare Giftwrkgg. beim Meerschweinchen nur nach direkter 
Einfiihrung in die Blutbahn. Dann entspricht die geringste todliche Menge der- 
jenigen der lebenden Kulturen; die toxische Wrkg. iiuBert sieh nicht gegen die Nerven- 
zentren, sondern ruekwarts gegen die Schleimhaut des Verdauungskanals, wo eine 
akute, todliche Gastroenteritis erzeugt wird. Die nach der intrayenosen Injektion des 
Choleraproteids auf der Darmsehleimhaut der Meerschweinchen entstandenen Schadi- 
gungen stimmen yollig mit denjenigen uberein, die man nach peritonealer Injektion 
einer todlichen Menge von durch Erhitzen abgetoteten Yibrionen beobaehtet. — Bei 
Kaninchen entwickelt sieh die toxische Wrkg. des Proteids selbst nach Injektion 
in das Peritoneum ausschlieBlich aufKosten des Yerdauungskanals, indem je nach 
der angewendeten Menge akute, subakute und chronische Gastroenteritis todlicher 
Art entsteht. Im Geleite dieser, mit sehr schweren anatomischen u. funktionellen 
Schadigungen yerbundenen Yorgiinge tritt standig eine iibermaBige Vermehrung yon 
Bact. coli ein, die zu einer Allgemeininfektion fuhren kann. Abgesehen yon den

CO

c h T ^ c h ,

CO CH2 CO

EingieBen in sehr yiel W. frei yon unyerandertem Dimedon gewonnen werden

schweren Schadigungen in der Wandung des Yerdauungskanals erzeugt aber die
37*
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Giftwrkg. des Yibrionenproteids kein charakteristisches Symptom, das auch nur 
entfernt an daB Bild der Choleraerkrankung erinnert. Es bleibt dalier zweifelhaft, 
ob man die aus den Kulturen gewonnene Substanz ais „Cholcragift" bezeicbnen 
kann. (Ann. Inst. Pasteur 34. 370—91. Juni. Rom, Hygieneinst. d. Uniy.) Sp.

A. B lanchetiere, JSinicirkung des Bacillus fluorescens liguefaciens Fliigge auf 
das Asparagin im ćhemisch definierten Mittel. 2. Mitteilung. Produkte und Art des 
Angriffes auf das Asparagin. (1. Mitteilung vgl. Ann. Inst. Pasteur 31. 291; C. 
1917. II. 694.) In merklicher Menge konnten ais Abbauprodd. nacligewiesen werden 
Essigsaure, Apfelsaure, Bernsteinsaure, Fumarsaure und C0.2, in Spuren ferner 
Malonsaure, keine Aldehyde oder Ketone und kein ^-Alanin. — Die A p fe lsau re  
kann stets wahrend der ersten Wocben der Kultur naeb dem Yerf. von D e n ig e s  
naehgewiesen werden, aber stets nur in geringer Menge, und yerschwindet zuletzt 
yollstandig. — Die Menge der F u m arsau re  seheint bei den yerschiedenen Rassen 
des Bae. fluorescens zu weehseln; Rassen, die jene ohne Bernsteinsaure bilden, 
wurden aber vom Vf. im Gegensatze zu den Angaben friiherer Forscher nicht ge- 
funden. — E ss ig sau re  findet sich schon nach 8 Tagen in nachweisbarer Menge, 
erreicht ihr Masimum in der dritten bis yierten Woche, yermindert sich dann lang- 
sam und yerschwindet schlieBlich ganz odęr fast ganz. — C02 nimmt regelmaBig 
von Anfang bis Ende der Garung zu.

Apfelsaure entsteht vor der Bernsteinsaure. In einem Nahrboden, der jene 
statt Asparagin enthalt, entsteht durch Einw. des Bae. fluorescens Bernsteinsaure, 
nicht aber umgekehrt. Die Art, wie die B. der Apfelsaure zu erklaren ist, wird 
ausfiihrlich erortert (ygl. auch C. r. d. l’Acad. des sciences 163. 206; C. 1916. II. 
934). In Nahrfl., die statt Asparagin Bernsteinsaure erithiilt, bildet Bac. fluorescens, 
der darin sehr schlecht gedeiht, kleine Mengen Essigsaure und Fumarsaure, in 
solcher mit Fumarsaure (ebenfalls sehr schlechte Entw.) Essigsaure u. sonderbarer- 
weise etwas Bernsteinsaure. (Ann. Inst. Pasteur 34. 392—411. Juni. Boulogne sur 
Mer, Lab. d’hygióue.) Sp ie g e l .

Max H. Kuczyński und Erich K. Wolff, Untersuchungen uber die experimen- 
telle StreptolcokkeninfeMion der Maus. Ein Beitrag zum Problem der Viridanssepsis. 
An einem groBen Mausematerial wurde die Durchseuchungsresistenz und der Ab- 
lauf der Infektion mit schwach yirulenten Streptokokken unter den yerschiedensten 
Yersuchsbedingungen beobachtet. (Beri. klin. Wchschr. 57. 777—82. 16/8. 804—7. 
23/8. Berlin, Patholog. Inst. d. Uniy.) B o b iń s k i .

■ Erich Eichhoff, Beitrag tur Meningokokkendiagnose. Eingehende Unters. einer 
Reihe von Stammen, die kulturell und agglutinatoriseh anderes Yerhalten zeigten, 
ais echte Meningokokken, daher zu den Pseudomeningokokken zu rechnen sind. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 461—66. 21/7. Breslau, Hygien. 
Inst. d. Univ.) Sp i e g e l .

R ahel Plant, Uber drei Falle von Infektion mit ećhten, streng anaeroben Strepto- 
tricheen. Die aus einem Falle yon chronischer Parotitis, einem MundhohlenabszeB
u. einem Empyem geziichteten Streptotricheen unterschieden sich von Aktinomyceten 
im Kórper durch das Fehlen yon Driisen und relatiye Gutartigkeit, in der Kultur 
durch strenge Anaerobiose und starkere Ąbneigung gegen Oberflachenwachstum. 
Sie zeigten 2 Wachstumsformen, unterschieden in Gestalt, im Verhalten zu Farb- 
stoffen u. in der Widerstandsfahigkeit, Unterschiede, die auch auf die durch Frag-
mentation entstehenden Stabchenformen ubergehen. Bei dem Empyem zeigte sich,
daB anaerobe Streptotricheen fur sich stinkenden Eiter zu erzeugen yermogen; der 
Geruch blieb in Bouillonkultur durch 2 Generationen erhalten. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 440—49. 21/7. Hamburg-Eppendorf, A lig- Kranken- 
haus.) Sp i e g e l .

A. Sodella, Beitrag zum Studium der Aktinomykose. Beschreibung einer vom
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Vf. aus dem Eiter eines klinisch ais typische Aktinomykose zu betrachtenden Zahn- 
abszesses isolierten Organismus, Erorterung aeiner systematiscben Stellung und der 
Eigenschaften der Aktinomyceten im alłgemeinen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Para- 
sitenk. I. Abt. 8 4 . 450—61. 21/7. Yohrenbach [Baden].) Sp ie g e l . ■

3, Tierchemie,
John  J. Abel und T. Nagayam a, Uber die Anwesenheit von Histamin in 

Extralcten aus dem hinteren Lappen der Pituitaria und uber vorlaufige Versućhe mit 
dem drucksteigernden Bestandteil. Die Ergebnisse der eingehenden Unterss. werden 
folgendermaBen zusammengefaBt: 1. Infundibularextrakte frischer Driisen, obne 
langes Kocben oder langere Einw. yon Sauren bereitet, entbalten eine geringe, aber 
leicht naehweisbare Menge Histamin. — 2. Die in der Therapie yerwendeten Ex- 
trakte enthalten groBere Mengen davon; in einem Yers. wurden pro ecm 0,025 mg 
gefunden. — 3. Das Verf. zur Bereitung des Estraktes, sein Sauregrad, die Zeit 
seit der Herst. und die Art des Sterilisierens sind zweifellos ursachlich am Auf- 
treten des Histamina beteiligt. — 4. Kurze Behandlung frisch bereiteter Extrakte 
mit HC1 auf dem Wasserbade oder Kochen solcber Extrakte mit 0,5% HC1 % Stde. 
unter RuekfluB beseitigt die blutdiucksteigernde Wrkg. yollstandig und yerursacht 
deutliehe Zunahme des Histamingehaltes. — 5. So behandelte Extrakte bewirken 
stets ein deutliches Sinken des arteriellen Druckes. — 6. Diese Wrkg. wird durch 
zwei Substanzen yerursacht, zu ca. 4/5 durch B, eine histaminahnliche Substanz, 
die PATJLYsche, aber keine Biuretrk. gibt, 1. in A., unl. in Chlf., und zu 1/B durch 
C, Histamin. — 7. Weder kurze, noch langere Behandlung mit HC1 zerstórt da- 
gegen die erregende Wrkg. der Extrakte auf glatte Muskeln yollkommen; es bleiben 
ca. 20% dayon erhalten. — 8. Die so zuriickbleibende oxytocische Kraft ist eben- 
falls den beiden Substanzen B und C zuzuschreiben, die daran im gleiehen Yer- 
haltnis wie bei der Druckerniedrigung beteiligt sind. — 9. B und C sind an- 
scheinend keine spezifiscben Stoffe des Infundibulums.' Sie treten gemeinsam in 
tierischen Extrakten jeder Art auf u. werden nicht durch Hydrolyse yon Proteosen 
erhalten (vgl. N a g a y a m a , Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15 . 401; folgendes 
Ref.). Doch scheinen Infundibularextrakte zur Abspaltung yon nicht unbetracht- 
licben Mengen Histamin besonders geneigt.

Die eigentliche blutdrucksteigemde (zugleich auch muskelerregende) Substanz A 
konnte auf yerschiedenen Wegen in bisher noch unreinem Zustande isoliert werden, 
nachdem sie zunachst zusammen mit dem Proteid durch HgCl2 gefallt war. Fur 
die Isolierung leistet Kondensation mit 2,3,4,6-Tetranitroanilin gute Dienste. Salze 
dieser Substanz wirken auf den Uterus yielmals starker ais Histamin. HC1 scheint 
auf sie ebenso wie auf die Estrakte zu wirken. (Journ. Pharm. and Erp. Thera- 
peutics 15. 347—99. Juni. J o h n s  H o p k in s  Univ., Pharmacol. Lab.) Sp ie g e l .

T Nagayam a, Uber Histamin und eine histaminahnliche Substanz ais Zer-/ 
setzungsprodulcte von ATbumosen. Vergleichende Yerss. Uber die Wrkg. auf Blut- 
druck und Uterus zeigten bei den Handelsproteosen wechselnde Giftigkeit. In 
beiden Richtungen weniger wirksam ais die Handelsprodd. zeigte sich eine von 
A b e l  und R o h d e  mittels peptischer Verdauung aus frischen Schilddrusen ge- 
wonnene sekundare Albumose. Aus allen Praparaten konnte nach Kochen mit 
15% HC1 sowohl Histamin ais auch die histaminahnliche Substanz B (vgl. A b el  
und N a g a y a m a , Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 347; yorst. Ref.) oder 
eine sehr śihnliche gewonnen werden, aber in geringerer Menge ais aus den In- 
fundibularextrakten. Auffallend waren die groBen Mengen yon in Chlf. 1. Prodd., 
die bei diesen Spaltungen gewonnen wurden. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 
15. 401—14. Juni. J o h n s  H o p k in s  Uniy., Pharmacol. Lab.) Sp ie g e l .

F. F lu ry , Tierische Gifte. Eine kurzgefaBte Literaturzusammenstellung uber
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die bei Tieren yorkomraenden Gifte u. ihre Zus. (Naturwissenschaften 7. 613—19. 
22/8. 1919. Berlin-Dałilem. Kaiser W il h e l m -Inst. fiir physik. Chemie u. Elektro
chemie.) P f l Oc k e .

4. Tierphysiologie.
J. Temminck GtoII , Der Einflufi physikalischer und chemischer Faktoren auf 

die Wirkung der Fermente. II . Komplcxe Wirkungen. Der JEinflufi der Galie auf 
die wichtigsten Verdauungsfermente. (I. Mitteilung ais Dissertation [1918] in Amster
dam erschienen.) Wenn die jET-Konz. konstant erhalteu wird, hat Galie in geringer 
Konz. einen schwach forderaden EinfluB auf SpeicJielamylase, in hoherer Konz. 
wirkt sie eh er hemmend; auf Patikreasamylase wirkt Galie erst in hoherer Konz. 
etwas fordernd. Die Unterss. tiber den EinfluB der Galie auf Pankreaslipase, 
Pepsin und Trypsin ergaben keine neuen Tat.saehen. (Archiyes neerland. d. Pbys. 
de 1’homme et des animaux 4. 382—410. 1/5. Amsterdam, Physiol. Uniy.-Lab.) A r o n .

R. Mc Carrison, Uber den gegenwartigen Stand der Vitamine in der klinischen 
Medizin. (Vgl. Brit. Medical Journal 1920. I. 822; C. 1920. III. 392.) Mangel- 
hafte Zufuhr bestimmter Nahrungsbestandteile (Vitamine, EiweiB) oder ungeeignete 
Mischung yon Starkę und Fett haben einen tiefgehenden EinfluB auf die Organe 
des Verdauungsextraktes; eine Keihe bisher noch unbekannter Storungen des Magen- 
darmkanals konneu dadurch ihre Erklarung finden. (Brit. Medical Journal 1920. 
U. 154. 31/7. [30/6.*].) A r o n .

Robert Mc Carrison, Nahrungsdefekte und iimersekrcłorisćhe Tatigkeit mit be- 
sonderer Besiehung zu Defektodemen. Bei allen unzureichenden Ernahrungsforinen 
atrophieren die innersekretorisclien Organe mit Ausnahme der Nebennieren u. der 
Hypophyse. Die Nebennieren und bei mannlichen Tieren die Hypophysen werden 
bei unzureiehender Erniihrung je nach Art der Nahrungsdefekte yerschieden ver- 
andert, meist yergroBern sich die Nebennieren; der Adrenalingehalt wechselt. 
Tauben, die infolge Fiitterung mit Reis, der im Autoklayen erhitzt war, Odeme be- 
kommen, hatten Btets Btarke VergroBerung der Nebennieren. Frische Butter ent- 
halt eine Sabstanz, welche gegen Ódeme Schutz gibt; diese Substanz felilt in Cocos- 
nuBol; die hypothetische Antiodemsubstanz halt den Adrenalingehalt der Neben- 
nieren niedrig. Butter von Kuhen, die Griinfutter bekommen, ist reicher an der 
Antiodemsubstanz, ais solche von Kuhen mit Trockenfiitterung. (Brit. Medical 
Journal 1920. II. 236—38. 14/8.) A r o n .

H. Zwaardemaker, lia&ioaktwitat und Leben. (Vgl. Journ. of Physiol. 53. 
273; C. 1920. III. 19.) Die tierischen Gewebe halten von der allgemeinen Strah- 
lung, speziell den uberall ausgesandten /-Strahlen, fast gar nichts zuriick, nur zwei 
Arten von Atomen kamen hierfur in Betracht, Fe und Ca, aber ihr physiologischer 
Effekt ist minimal. Unter den 12 Elementen, welche unsere Gewebe zusammen- 
setzen, ist nur das K, und auch dieses nur in sehr schwachem MaBe, radioaktiy; 
infolge der allgemeinen Yerbreitung des K ist aber uberall in unseren Geweben 
eine radioaktiye Strahlung. Die radioaktiyen Strahlungen sind fur die lebenden 
Zellen nicht indifferent, man muB deshalb mit ihnen yorsichtig umgehen u. radio
aktiye Praparate in GefaBen mit Bleiwandungen aufbewahrcn.

Leuchtbukterien werden yon a- und ^-Strahlen in ganz ahnlicher Weise an- 
gegriffen und abgetotet, die y-Strahlen sind dagegen fast wirkungslos. — Die Un- 
entbehrlichkeit des K im Blute u. den Korperfll. beruht auf seiner Radioaktiyitat; 
es kann radioaąuiyalent durch andere radioaktiye Elemente ersetzt werden. Die 
Massen, um die es sich liierbei handelt, sind Milliontel yon Milligrammen. Diese 
unendlich kleinen Mengen sind von iiberraschendster biologischer Wrkg.: yon ihrer 
Anwesenheit hangt der Herzschlag ab, wic Durehstromungsyeras. zeigen. Die fur 
Erhaltung, bezw. Heryorrufting des Herzschlages gunstige Konz. der radioaktiyen
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Eleinente iat im Sommer geringer alg im Winter. Das Ca und die anderen Erd- 
alkalien wirken der Radioaktivitat entgegen, daher ihre antagonistische Wrkg. 
gegen die K-Salze. Almlieli wie die radioaktiyen Elemente wirkt Bestrahlung mit 
radioaktiyen Substanzen auf das Herz. Uber den Urspruug des Herzsehlages ist 
nichts bekannt; es konnte aber vielleiebt die Radioaktivitat die Ursacbe der Be- 
wegungen sein. Der elektrische Strom bat gewisse Wrkgg., welche denen des K 
gleicben. Das gleiche wie fur die Wrkg. der Radioaktiyitat auf das Herz gilt auch 
fiir ihre Wrkg. auf die Nieren und die GefaBmuskulatur. Wie bei jedem „Reiz“ 
wird aber die Radioaktiyitat und Stralilung unwirksam, wenn sie dauernd und 
gleichmafiig wirkt, sie ist nur wirksam, wenn sie briisk appliziert wird. (Archiyes 
nćerland. d. Phys. de l’homme et des animaus 4 . 177—96. 15/1. 1920. [24/5.*
1919.].) A b o n .

Johannes Eibiger und F ritjo f Bang, Experimentćlle Erzeugung von Krebs 
durch Teer bei der weificn Maus. Durch 7—10 Monate lang fortgesetzte Ein- 
reibungen mit Steinkohtenteer gelang es, bei weiBen Miiusen regelmaBig die B. 
maligner Gescliwiilste vom Charakter der Carcinome oder Carcinosarkome an den 
Einreibungsstellen der Haut zu erzeugen. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 1157—60. 
24 7. [25/6.*] Kopenhagen, Pathol.-anat. Univ.-Inst.) A r o n .

B. Spiethoff, tjber den Einflufi von Serum auf die Toxizitat von ćhemisćhen 
Mitteln wid Eiweiflkorpern. Bei der intrayenosen oder subcutanen Zufuhr von 
chemischen Substanzen wurde eine Erhohung der letaleu Dosis beobacbtet, wenn 
diese in arteignem oder Eigenserum gel. waren. (Verss. mit Neosalyarsau und 
Noyasurol.) Dies traf nicht zu, wenn es sich um Eiwei£verbb. (Gonokokkenyaccine, 
Natrium nucleinicum, Caseosan) handelte. Bei dieseu war die tosische Quotc unter 
den angegebenen Yerhaltnissen hoher. Ais reiner Schutz kommen die kolloidalen 
Stoffe im Serum bei ortlicher Einw. diflferenter Mittel in Serutnlsgg. auf Schleim- 
haute zur Geltung. (Beri. klin. Wchschr. 57. 797—98. 23/8. Jena, Hautklin.) Bo.

CK Wiedemann, Zur Behandlung der Hydroa uestivalis. E in Beitrag zur 
Calciumtherapie. Durch intravenose Injektion von Afenil (CaCl2-Harnstoff) wurde 
in einem Fali von Hydroa aestivalis rasche Heilung erzielt. (Dtsch. med. Wchschr. 
46. 943. 19/8. Rathenow.) B o b iń s k i .

Andre Mayer, L. P lantefol und A. Tournay, Physiołogische Wirkung von 
symmetriscliem SicMordimetliyluther. Setzt man Hunde 30 Min. einer Dampfkonz. 
von 2 g pro cbm aus, so tritt innerhalb vou 5 Tagen Tod durch Lungenodem ein; 
bei Katzen geniigt bereits weniger ais 1 g. Bei Hunden wurden auBerdem auf- 
fallende Gleichgewichtsstorungen und ein ausgesprochener yertikaler Nystagmus 
beobachtet. Katzen und Kaninchen zeigen keine ahnlichen Erscheinungen. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 171. 60—62. [5/7.*].) R ic h t e r .

C. I. Reed, Der Mcchanismus der Giftwirkung des Ghloreyans. Da Natrium- 
thiosulfat gegen die Yergiftung durch Chlorcyan in gleicher Weise wirkt, wie 
gegen diejenige durch HCN, ist es wahrscheinlich, daB jedenfalls die Giftwrkg. 
von jenem, die unmittelbar zum Tode fiihrt, vollig auf Cyanwrkg. beruht, wahrend 
bei yerspiitetem Eintritt des Todes noch andere Faktoren (Cl-Vergiftung) in Betracht 
kommen mogen. Dafiir sprechen auch die Symptome in beiden Fiillen. (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 15, 301—4. Juni [10/4.] Uniy. of Kansas.) Sf i e g e l .

Maurice I. Smith., Weitere pharmakologische Untersuchungen uber Arsphenamin. 
(Vgl. J a c k s o n  u . S m it h , Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 12. 221; C. 1919 . 
HI. 25.) Die fruher beschriebene Steigerung des Druckes in den Lungenarterien 
bei Hunden nach intrayenoser Einspritzung yon Salvarsan ist einer Durcbgangig- 
keitsyerminderung zuzuschreiben; diese ist hauptsachlich mechanisch bei An- 
wendung des Dihydroehlorids, bei Anwendung alkal. Lsgg. yielleicht auch in 
hohem MaBe einer mechanischen Blockierung oder einer yerengenden Wrkg. bei-
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zumessen, je nach der Menge des Alkalia. (In Serum bewirkt daa Dihydrochlorid 
in vitro einen massigen Nd., daa Mononatriumsalz von leiehter Triibung bis zu 
maBig scbweren Ndd., Lsg. mit 0,8 ccm oder melir n. NaOH-Lsg. fur 100 mg 
Salvarsan keinen Nd.) — Die beobachtete Herzerweiterung diirfte erst sekundar 
infolge jener Arterienobstruktion u. der dadurcb heryorgerufenen Arbeitsbehinderung 
fiir die rechte Herzkammer entsteben.

Die Giftigkeit yerschiedener Priiparate, an der Wrkg. auf den Kreislauf des 
Hundes gemessen, schwankt betriichtlicb. Wahrend die friiher untersuchten Zwischen- 
prodd. der Darst. fiir eine Erhohung der Giftigkeit nicbt yerantwortlich gemacht 
werden konnten, ist dies yielleicht fiir eine neu untersucbte Yerb., Aminoozyphenyl- 
arsenoxyd („Arsenoxyd“) (ygl. E h r l ic h  u . B e r t b e j m , B er. Dtsch. Chem. Ges. 45 . 
756; C. 1912. I. 1619) der Fali. Dieses bewirkt in alkal. Lsg. intrayenos bei 
H u n d e n  einen sehr schnellen Fali des Blutdrueks, etwa 12—20 mai starker, ais 
Salyarsan im Durchschnitt. (Journ. Pliarm. and Esp. Therapeutics 15. 279—95. 
Juni [12/2.] U. S. Public Health Seryice.) S p ie g e l .

Philip  Manson-Bahr, Beftawdlung von mensćhlićher Trypar;osomiasis und Kala- 
Azar mit intravenosen InjeMionen von Natriiimacityl-p-aminophtnylstibiat. „Sti- 
b en y l“ , 1. in 10 Tin. W., 34,3°/0 Sb enthaltend, wurde in einem Falle von In- 
fektion mit Trypanosoma gambiense und in einem Falle yon Kala-Azar mit gutem 
Erfolge gegeben; 0,1 g auf 0,6 g pro dosi steigend wurden moglichst ein um den 
anderen Tag injiziert, im ganzen 4,3, bezw. 4,5 g. (Brit. Medical Journal 1 9 2 0 . 
II. 235—36. 14/8. London, Tropenmedizinschule.) A p.ON.

H. Buaąuet und Ch. Yischniac, Die JEsterifizierung des Thymóls ais Mittel, 
um setne GiftwirJcwng auf das buTbare Atemzentrum abzuschwachen. Athyl- und 
Methylesler des Thymóls sind bei intravenoser Injektion in 10%ig. Lsg. yiel weniger 
giftig, ais Thymol selbst. Na-Thymolat dagegen ist noch giftiger ais das Thymol 
eelbst. (C. r. soc. de biologie 83 . 1149—50. 24/7. [13/7.*].) A r o n .

H enry G. Barbonr u n d  Loyd L. M aurer, Tyramin ais Antagonist des 
Morphins. Fur praktische Zwecke ist yon einem Antagonisten des Morphins 
hauptsachlich zu yerlangen, daB er die Atmung anregt, ohne die Unempfindlichkeit 
aufzuheben. Dazu schien Tyramin (p-Oxyphenylałhylamin) geeignet, dessen sonstige 
Wrkgg. es besonders fur d ie  Anwendung in der Geburtshilfe empfehlen. Die 
Yerss. bzgl. der Atmung wurden an Eatten mit Hilfe eines besonderen Ąpp. (Abb. 
im  Original) angeB tellt u n d  ergaben folgendes: Tyramincblorhydrat zu 1—10 m g 
pro 100 g Korpergewicht steigert die Kurye des Atemyolumens fiir langere Zeit 
in maBigem Grade, durehschnittlich um 2 5°/0; groBere Gaben wirken herabsetzend. 
Zu 1,6—20 m g wirkt es dem  Morphin (1—1,8 m g) entgegen, w en n  beide in gemein- 
samer Lsg. injiziert werden, am besten bei 6—20 mg auf 1 mg Morphin. COt 
(8—10°/o); fur sich das Atmungsyolumen starker, ais Tyramin erhohend, ist an 
morphinisierten Eatten unwirksam, steigert aber die Wrkg. des Tyramins unter n. 
Verhaltnissen u. auch bei gleichzeitiger Anwendung yon Morphin, im letzten Falle 
aber merklich nur bei Anwendung optimaler Tyraminmengen. Der Antagonismus 
yon Tyramin und Morphin beruht nicht auf yerzogerter Absorption des zweiten. 
Werden beide Mittel gleichzeitig, aber an getrennten Korperstellen injiziert, so tritt 
zunachst starkere Atmungsdepression ein, ais bei Injektion in gemeinsamer Lsg., 
dann folgt aber schnell besonders deutliche Gegenwrkg. Die objektiyen Symptome 
partieller Morphinanalgesie bleiben auch bei yolliger und andauernder Gegenwrkg. 
gegen die Atmungsdepression erhalten. Zur Erklarung dieser Ergebnisse werden 
bei der Keizwrkg. des Tyramins ein nichtsaurer u. ein saurer Faktor angenommen. 
(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 305—30. Juni [17/4.] Y a l e  Uniy. School 
of Med., Dep. of Pharmacol.) Sp i e g e l .
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A. D. Hirschfelder, A. Lundłiolm und H. Norrgard, Die lokalanasthesieren- 
den Wirkwngen von Saligenin und anderen Phenylcariinolen. Benzyl alkohol, Phenyl- 
iithylalkohol, Phenylglykol, Z  imt alkohol, Saligenin, Methylsaligenin, Athylsaligenin, 
Homosaligenin und Piperonylalkohol wurden bzgl. der aniisthesierenden Wrkg. und 
motorisehen Hemmung an  Sciaticus des Frosches und am Menaclien, bzgl. der 
Nebenwrkgg. u. Giftigkeit yerglichen. In allen Beziebungen ergab sieh Saligenin 
ais die geeignetste Substanz. Es bat sieh auek in der chirurgischen Praxis be- 
reits bewiihrt. (Joum. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 261—70. Juni. [6/5.]
Uniy. of Minnesota, Dep. of Pharmacol.) Sp ie g e l .

Charles M. Gruber, IV. Die antagonistischen Wirkwngen von Epinephrin und 
Kaliumchlorid auf den Tonus und die Tonusioellen in den ausgeschnittenen Aurikeln 
der Landschildkrote. (III. ygl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 23; C. 
1920. III. 59.) KC1 steigert den allgemeinen Tonus u. die Wellen und kann die 
Kontraktionen zum Schwinden bringen; die notwendige Konz. sehwankte bei den 
einzelnen Praparaten, betrug aber im Durchschnitt 0,22%. Mit CaCl, wurden 
wechaelndc Ergebnisse erhalten; zwischen ihm und KCl besteht jedenfalls keine 
antagonistische, eher eine synergistischeWrkg. Epinephrin lafit in geeigneten Mengen 
die Wrkgg. yon KCl, allein oder mit CaCl9, yerschwinden. (Journ. Pharm. and 
Exp. Therapeutics 15. 271—77. Juni. [8/4.] Univ. of Colorado, Dep, of Physiol. 
and Pharmacol.; H e n r y  S. D e n is o n  Research Labb.) Sp ie g e l .

A. D. Bush, Durchstrómwng der SchildkrStenmeduTla. II I . Epinephrin. (II. ygl. 
Joum. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 173; C. 1920. III. 209.) Epinephrin
scheint bei dieser Anwendungsart keinen merklichen EinfluB auf das Herzhem- 
mungszentrum der gestreiften Schildkrote auszuiiben. (Joum. Pharm. and Exp. 
Therapeutics 15. 297—300. Juni. [10/4.] Univ. of North Dakota, Lab. of Phar
macol.) Sp ie g e l .

E. Starkenstein, Beitrage zur Physiologie und Pharmakologie des Purinhaus- 
haltes. Die Beeinflussung des Purinhaushaltes durch Ałophan, Calciumsalze und 
Badiumemanation. Untersucht werden die Einww. der genannten Substanzen auf 
Harn8Śiureausschetdung beim Menschen, Allantoinausscheidung beim Kaninchen, 
Purinfermente u. Bluthnrnsaure. A to p h an  yermag bekanntlich auch bei gesunden, 
purinfrei erniihrten Menschen die Harnsiiureausscheidung zu steigern, die dann am 
folgenden Tage unter die Norm sinkt. Bei fortgesetzter Yerabreichung der Sub
stanz bleibt die Harnsiiureausscheidung 2—3 Tage gesteigert, kehrt dann zur Norm 
zuriick u. kann trotz weiterer Atophangaben unter die Norm sinken. Die Steigerung 
der Ausscheidung kann nicht durch Mehrbildung yon Hamsaure bedingt a ein; 
denn beim Siiugetier entspricht ihr keine Mehrausscheidung yon Aliantom, das 
yielmehr beim Hunde wie beim Kaninchen unter Einschrankung des gesamten 
Purinumsatzes yermindert wird. Die B. der Purine in iiberlebender Leber wird 
durch Atophan gehemmt, besonders aber die Tatigkeit der Xanthinoxydase; Uriko- 
oxydaae wird nicht beeinfluBt. Bzgl. der Einw. auf Bluthamsiiure ygl. B a ss  
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 76. 40; C. 1914. I. 2116). — C alcium salze 
setzen die Harnsaureausscheidung, bezw. die Allantoinausscheidung herab, ebenso 
die B. in Leber, besonders die Entstehung der Harnsaure aus den Basen ohne 
Beeinflussung der Urikooxydase. Die Menge der Bluthamsiiure wird durch CaClj 
bei 12-stiind. Zufuhr nicht yeriindert. — R ad iu m em an atio n , die nach yorliegen- 
den Berichten die Harnsaureausscheidung steigert, yerhalt sieh ebenso bzgl. der 
Allantoinausscheidung, wirkt auf Purinfermente, abgeseben von einer gelegent- 
lichen Forderung der B. yon Harnsaure aus Purin, in keiner Weise ein; bzgl. des 
Einflusses auf die Bluthamsaure ist die Prufung noch nicht ahgeschlossen. — Die 
Erklarung der Atophanwrkg. ais Steigerung der Hamsaureeliminierung aus physio- 
logischen Depots durfte allen bisherigen Beobachtungen gerecht werden. Wahr-
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scheinlieh beruht sie aut einer Nierenwrkg. (Biochem. Ztschr. 1 0 6 . 139—71. 5/7. 
[27/3.] Prag, Pharmak. Inst. d. Deutscben Univ.) Sp i e g e l .

E. Starkenstein, Uber die Wirkung des Atophans. (Ygl. Biochem. Ztscbr. 
1 0 6 . 139; vorst. Ref.) I. Y erg iftu n g sb ild  u. T o x iz ita t. Die Yerss., ausgefiihrt 
mit dem Na-Salz, ergaben eine geringe Giftigkeit (Dosis letalis rund 3,6 Millimol), 
wobei Prosche, Mause u. Kaninchen noch weniger empfindlieh seheinen ais Katzen 
und Hunde. Das wenig charakteriatiscbe Vergiftungsbild scbeint sicb mit einer 
Aufeinanderfolge von motorischer Erregung u. (ais zentral bedingt aufzufassender) 
Lahmung zu erschopfen mit erst nach grofien, yergiftenden Gaben eintretender Nar- 
kose, anscheinend vom Typus der Morphin-, bezw. Antipyrinreihe. Abtotende 
Wrkg. auf Bakterien und Trypanosomen konnte nicht festgestellt werden. —
II. E influB  au f die Z irk u la tio n . Bei Kaninchen bewirkt Atophan eine yon 
Lahmung gefolgte yorubergehende Erregung des Vasomotoren- u. Vaguszentrums, 
wahrend bei Katzen u. Hunden das Erregungsstadium fehlt. — III. B eein flu ssu n g  
der A tm ung. Nebcn kurzer Atempause scheint eine Verminderung der Erreg- 
barkeit .des Atemzentrums gegen n. wie gegen gesteigerten C02-Reiz heryorgerufen 
zu werden. — IV. E influB  au f die E rstic lcuugB glucosu rie . Es tritt Yermin- 
derung, bezw. Verkiirzung der Zuckerausscheidung ein. — V. W rkg. au f den 
iib erleb en d en  K aninchendarm . Der Tonus wird nach yoriibergehender un- 
deutlicher Zunahme herabgesetzt, auch wenn er yorher durch ein anderes Gift er- 
heblich gesteigert war. — VI. W rkg. a u f die K orpertem p. Atophan wirkt, 
subcutan oder intravenos beigebracht, Btark temperaturerniedrigend, anscheinend 
durch Lahmung des Warmeregulierungszentrums. — VII. E influB  au f die E n t- 
ziindung. Die beim Kaninchen nach Senfolinstillation mit Sicherheit auftretenden 
Erscheinungen, nicht aber der Schmerz, werden durch yorhergehende Behandlung 
mit Atophan — per os sind groBere Mengen erforderlich ais subcutan oder intra- 
venos — stark yerringert oder aufgehoben; lokale Applikation in den Konjunkti- 
yalsack ist ohne Wrkg. Die antiphlogistische Wrkg. ist unabhangig yon der Tem- 
peraturherabsetzung und yon zeutraler Lahmung, hangt auch nicht mit einer 
lahmenden Wrkg. auf den Symphaticus zusammen oder, wie bei Ga-Salzen, mit 
GefaBdichtung, sondern ist wahrscheinlich der Ausdruck einer den Stoffwechsel 
und damit die Reizbarkeit aller Zellen herabsetzenden „Protoplasmawrkg.*1 Bei 
Katzen wird der Eintritt der im iibrigen unyermindert auftretenden Entzundung 
durch Atophan nur yerzogert. Wie dieses wirkt auch ein aus dem Harn behan- 
delter Kaninchen dargestelltes StofFwechselprod. des Atophans. — Es ergeben sich 
aus dem Vorstehenden u. aus dem EinfluB auf den Purinhaushalt (1. c.) mancherlei 
Ubereinstimmungen in den Wrkgg. des Atophans und der Ca-Salze — aueh eine 
nach intrayenoser Anwendung auftretende hochgradige Pupillenyerengerung gehort 
hierher —, aber doch auch Unterschiede. Jedenfalls konnte kombinierte Anwen
dung beider untersucht werden. Bei solcher Kombination tritt sowohl die Wrkg. 
auf den Purinstoffwechsel ais auch die antiphlogistische bei Senfolentziindnng am 
Kaninchenauge besonders Btark in Erscheinung. (Biochem. Z tsch r. 1 0 6 . 172—89. 
5/7. [27/3.] Prag, Pharmakol. Inst. d. Dtseh. Uniy.) Sp i e g e l .

E m il Biirgi und C. F. von Traczewski, Uber die biologisćhen und pharma- 
kologischen Eigenschaften des Chlorophylls. Es werden einige Berichtigungen der 
fruheren Arbeit (Biochem. Ztscbr. 9 8 . 256; C. 1 9 2 0 . I .  96) gegeben. (Biochem. 
Ztschr. 1 0 6 . 292. 5/7. [23/2.].) Sp i e g e l .

. W illiam  de B. Mac N ider, Eine Untersuchung uber die Anurien, die bei 
normalen Tieren wahrend der Anwendung allgemeiner Anaesthetica auftreten. Verss. 
mit A., Chlf. u. G p.Żh a n t s  Anaestheticum ergaben bei den zuweilen auftretenden 
Anurien teils niedrigen Blutdruck, teils Verringerung der Alkalireserye im Blute. 
Im ersten Falle kann der Zustand durch Anwendung gewisser diuretischer Lsgg.
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behoben werden, im zweiten nicht. Es wird daber yielleicht zweckmiiBig sein, 
selbst bei Tieren mit n. Urin und n. Nierenfunktion (Ausscheidung von Phenol- 
sulfonphthalein) vor der Benutzung eines Anaestheticums ein Alkali zu yerabreiebeu. 
(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 249—59. Juni. [6/3.] Chapel Hill, Univ. 
o£ North Carolina, Lab. of Pharmacol.) Sp i e g e l .

Robert Joachimowitz, Die Badix Primulae, ein neues Expectoran$. In der 
getrockneten Wurzel yon Primula officinalis wurde ein sehr wirksames, angenehm 
schmeckendes und yerhaltnismaBig billiges Expectorans gefunden; die Wrkg. be- 
ruht in der Hauptsacbe auf dem Gehalt an mebreren Saponinen. Der Gebalt an 
diesen ist etwa ebenso groB, wie bei Qu.illaja und ca. 5mai so stark, wie bei 
frisch getrockneter Senega. (Wien. klin. Wehschr. 33. 606—8. 8/7. Wien, III. Med. 
Klin. u. Pharmak. Univ.-Inst.) BORINSKI.

Fries, Zalt Yerwendung von Kalium hypermanganicum bei Behandlung von 
Furunkeln und Karbunkeln. D ie  B e b a n d lu n g  y o n  F u ru n k e ln  u. K a rb u n k e ln  m it 
l0 % ig .  w ss. K M n 0 4-L sg . h a t  s ic b  g u t  b e w a b r t .  (D tseb . m ed. W c h sc b r . 4 6 . 914. 
12/8 . G o ttin g en .) B o r i n s k i .

Albert Wolff, Ozon in der Wundbehandlung. Ozon beeinfluBt den Gerueh 
iibelrieehender Wunden im giinstigsten Sinne. Bei trockener Zuleitung ist die 
Wrkg. auf Wunden gering, bei gleichmśiBiger Berieselung werden Bakterien yer- 
mindert, ibr Wachstum gehemmt u. die Granulationsbildung angeregt. Die notige 
Apparatur wird beschrieben. (Beri. klin. Wehsch. 57. 785—86. 16/8.) B o r in s k i .

M argarete Levy, Duploferrin, ein neues Eisenprdparat. Auf Grund der 
BuNGEachen Deutung, daB anorganische Eisenyerbb. die organiscben vor der Ab- 
spaltung des Fe im Darm schiitzen, wird das genannte Praparat, eine „Eisen- 
nucleinat-Natriumcitrat-Albumose“ von der Firma J o h a n n  A, W u l f in g  in den 
Handel gebraeht, das organisches, resorbierbares und anorganisehes Scbutz-Fe ent- 
halten soli. Es wurde mit gutem Erfolge bei Cblorosen, mit weniger gutem bei 
Anamien angewendet u. aucli von empfindlicben Patienten gut yertragen. (Zentral- 
blatt f. inn. Med. 41. 585—89. 21/S. Berlin, I. medizin. Uniy.-Klinik.) Sp i e g e l .

Fritz M. Meyer, Uber Silbersalvarsan und Sulfoxylatsalvarsan. Es wird 
iiber giinstige Erfahrungen berichtet. (Dtscb. med. Websclir. 46. 943—44. 19/8. 
Berlin.) B o r in s k i .

Leon Kepinow, Beziehungen zwischen der vasodynamischen Wirkwng des Pi- 
tuitrins und der der Nebennieren. Intrayenose Injektionen yon Pituitrin sind obne 
Wrkg. auf die BlutgefaBe, sobald die Funktion der Nebennieren durch Unterbin- 
dung der Nebennierenvenen ausgeschaltet wird. Das Pituitrin kann also nur 
wirken, wenn Adrenalin im Blute yorbanden ist. (C. r. soc. de biologie 83. 1134 
bis 1135. 24/7.*) A r o n .

Theodor Brugsch, Digitalistherapie. Wiedergabe eines Vortrags, in dem be- 
handelt wurde: Das Indikationsgebiet der Digitalisanwendung; die klinische Be- 
urteilung der Digitaliswrkg.; die Art der Digitalisanwendung; die Vergiftungs- 
erscheinungen und ihre klinische Beurteilung; die Wahl des Praparates. (Dtscb. 
med. Wehschr. 46. 933—35. 19/8. Berlin. II. Med. Klin. d. Charitć.) B o r ik s k i .

G. Pietrkowski, Vorhofsdehnung und Digitaliswirlcung. Digitalis iibt auf das 
Froschberz zweierlei Wrkg. aus: die eine ist eine Oberflachenwrkg., die eng mit 
ihrer mittelbaren Wrkg. auf den Tonus yerbunden ist, die andere greift den Ort 
der Reizleitung an u. yerandert Rhythmus u. Schlagfolge. (Dtsch. m ed. Wchschr. 
46. 937—38. 19/8. Freiburg i. Br., Pharmak. Inst. d. Uniy.) . B o r in s k i .

H erbert Fnhs, Uber die Wirksanikeit des Zuntzsćhen Haarwuchsmitels „Humag- 
solan“. Humagsolan hat sich ais Haarwuchsmittel nicht bewabrt. (Wien. klin. 
Wchschr. 33. 707— S. 5/8. Wien, Univ.-Klin. f. Dermatologie und Syphili- 
dologie.) B o r in s k i .
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5. Physiologie und Paihologie der Korperbestandteile.
Henry G. Barbonr und Ju lian  B. H errm ann, Uber den Mechanismus der 

Ficberherabsetźung durch Arzneimittel. Bei fiebernden Hunden bewirkten Fieber- 
mittel wie Na-Salicylat, Chininhydrochlorid, Antipyrin und Acetylaalicylsaure e in e  
Zunahme des Blutzuckers u. eine Verdiinnung des Blutes (Abnahme des Hamoglobin- 
gehaltes), wiihrend bei n. Tieren die gleieben Mengen der Fiebermittel keine 
Veranderung der Blutzus. hervorriefen. Die Zunahme der Destrose im Blute, welche 
auch von auBen eingefiihrt die Korpertemp. herabsetzt, u. die Plethora begiinstigen 
die Warmeabgabe yom Korper sowohl durch Strahlung infolge GefilBerweiterung 
ais auch durch Wasseryerdampfung. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 
136—39. Marz 1920. [10/11. 1919.] YA LE-Univ., Pharmakol. Dept.) A k o n .

A. N orgaard, Uber den Pepsingehalt des filtrierten und unfiltrierten Magen- 
inhalts. Bei n. Aciditat u. Hyperaciditat wird der Pepsingehalt im filtrierten und 
unfiltrierten Mageninhalt gleich groB gefunden, bei Subaciditat im filtrierten gróBer 
ais im nicht filtrierten. Die Erklśirung hierfiir gibt der Nachweis, daB die suspen- 
dierten Teilchen bei hoherem HCl-Gehalt der Magenfl. Pepsin adsorbieren. (G. r. 
soc. de biologie 8 3 . 1165—67. 24/7. [25/6.*] Kopenhagen, Mediz. Klinik yon Prof. 
K uro  F a b e e .) A e o n .

Leo Jarno und M artin Heks, Uber den Chemismus des niichternen Magens. 
Der gesunde Magendarmtrakt ruht auch im leeren Zustande nicht. Es sind hier 
Borborygmen nachweisbar, die hoehstwahrscheinlieh mit der periodischen Leer- 
tatigkeit identisch sind. Wahrend der Borborygmen ist der Magen im praktischen 
Sinne leer, nach Ablauf derselben kann er infolge eines noeh unbekannten Eeizes 
ein salzsaures Sekret enthalten. Letzteres kann also ein durchaus n. Befund sein. 
Bei der Gastrosuccorrhoe enthalt der Magen standig salzsauren Magensaft. Ist 
aber Saure im Magen, so kann keine Leertatigkeit zustande kommen. Daraus 
folgt, daB das Fehlen der Borborygmen ein Kriterium dieser Sekretionsanomalie 
ist. (Wien. klin. Wchschr. 33 . 578—80. 1/7. Budapest, HI. Med. Univ.-Klin.) Bo.

Leon Asher, Beitrage zur Physiologie der Driiscn. Nr. 44. Mannel Duran, 
Bas Verhalten von normalen, mit Schilddriisensubstanz gefutterten wid schilddriisen- 
losen Ratten gegen reinen Sauerstoffmangel. (Nr. 43 vgl. A s h e r  u. B e b t s c h i , Bio
chem. Ztschr. 1 0 6 . 37; C. 1 9 2 0 . IH. 316.) Wahrend Wegnahme der Schilddriise 
bei Batten dereń Empfindlichkeit auch gegen reinen Sauerstoffmangel (Wegfall des 
UnterdruckeB) herabsetzt, wird diese Empfindlichkeit durch Fiitterung mit wirk- 
samen Schilddriisenstoffen stark erhoht. Die zweite Tatsache tritt so scharf in Er- 
scheinung, daB darauf ein Verf. zum biologischen Nachweis wirksamer Schilddrusen- 
stoffe begrundet wird. Das gesamte. Verhalten dient zum Yerstandnis der Verhalt- 
nisse des respiratorischen StofiFwechsels unter dem Einflusse yon physiologischen 
und pathologischen Zustanden der Schilddriise. (Biochem. Ztschr. 106 . 254—74. 
5/7. [3/4.] Bern, Physiol. Inst. d. Univ.) Sp i e g e l .

B. Bralin, Uber Oxydationsfermente in der normalen u/nd in der Krebsleber. 
Krebsknoten in der Leber haben die Fahigkeit, Salicylaldehyd zu oxydieren, yollig 
verloren; in den gesunden Teilen metastasehaltiger Lebern ist diese Fahigkeit viel- 
fach herabgesetzt. (Ztschr. f. Krebsforsch. 17. 417—19. Berlin, Uniy., Pathol. Inst.; 
Inst. f. Krebsforsch.; ausfuhrl. Ref. vg l. Ber. ges. Physiol. 2. 144. Eef. P. H ib s c h .) Sp.

H. V. Exner, Einige Beobachtu/ngen uber die Funlctionen der Nebennieren bei 
weifien Batten. Erstickung bewii-kte bei nebennierenlosen wie bei n. Tieren Fallen 
des Blutdruckes, nach yorheriger Curarisierung bei beiden Steigen. Der Zucker- 
stich war bei den operierten Tieren wirkungslos, wahrend starkę Faradisation des 
zentralen Yagusendes Glykosurie heryorrief. (Dublin Jouin. of med. science [4] 2. 
79—89; ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 2. 242—43. Ref. W ie l a n d .) Sp ie g e l .
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K arl Lówenthal, Die Vereinigung von Interrenal- und Adrenalsystem zur 
Gesamtnebenniere. Die Nebenniere ais einheitlich funktionierendes Organ. Ubersielits- 
referat uber das Tkema au der Hand der einschlagigen Literatur. (Beri. klin. 
Wchschr. 57. 807—11. 23/8. Berlin.) B o r in s k i .

Lucie W. Scłrut, Untersućhungen uber die Geruchsorgane bei einer Landschnecke 
(Helix aspersa). II. Der Geruchssinn. Die Schnecken reagieren auf manche G-e- 
ruchsstoffe gar nicht, andere bewirken eine „negative“ Rk. (Zuriickziehung), die 
naturliehen Geruche sehlieBlich, welche einige n. Nahrungsmittel liaben, haben 
eine anziehende „positive“ Rk. zur Folgę. (Archiyes nćerland d. Phys. de 1’homme 
et des aminaus 4. 23—30- 1/12. 1919. Amsterdam, Physiol. TJniy.-Lab.) A r o n .

A. Bornstein und W. Griesbach, Uber das Vorkommen von gebundener Harn
saure im Menschenblut. (Vgl. Biochem. Ztschr. 101. 184; C. 1920. I. 544.) Unters. 
yon Blutproben nach dem Verf. von B e n e d ic t  (Journ. Biol. Chem. 20. 633; C. 
1915. II. 675) ergab in der uberwiegenden Mehrzahl V. von gebundener Harnsaure, 
im Mittel zu 51°/o der gesamten Harnsaure. In den spiirlicheren Fallen, wo ge- 
bundene Harnsaure nicht nachgewiesen werden konnte, war freie in yerbaltnis- 
miiBig groBen Mengen yorhanden. (Biochem. Ztschr. 106. 190—93. 5/7. [27/3.] 
Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Uniy.; Krankenhaus St. Georg.) Sp i e g e l .

Heinrich Chantraine, Blutzuckeruntersuchungen bei Narlcose und Nervenkrank- 
heiten. Die Unterss. nach B a n g s  Hikromethode ergaben bei Athernarkose eine 
Erhohung des Blutzuckers um 1/3—lj2} im ChlorathylrauBch, nach Bchwerster Ge- 
hirnerschiitterung (Tieryers.) tind im allgemeinen bei Neryenerkrankungen keine 
Hyperglykamie. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 521—29. 24/7. Bonn, Mediz. Klinik.) Sp .

W illy Schon, Zur Biochemie des hamólytisćhen Ikterus mit Splenomegalie. 
Der chronische acholurische Ikterus ist eine Erkrankung, bei der man alt werden 
kann. Nur zur Zeit des Blutzerfalls, der hamólytisćhen Krise, sind die Patienten 
sehr hinfallig. Dieser periodische Wechsel im Befinden des Patienten ist typisch 
fiir die Erkrankung. Zur Zeit der hamólytisćhen Krise konnen Hamoglobin und 
rote Blutkorperchen oft weit unter die Halfte gegeniiber den Werten absinken, 
die sie zur Zeit des Woblbefindens aufweisen. Es wird ein Fali beschrieben, in 
dem zur Zeit der hamólytisćhen Krise der Hiimoglobinwert auf 17% und der 
Erythrocytenwert auf 960000 sank. Ebenso zeigen sich ein Starkerwerden des 
Ikterus, betrachtliche Temperaturerhohung und eine starkę Urobilinrk. im Urin. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 909—10. 12/8. Berlin, Krankenhaus der judischen 
Gemeinde.) BORiNSKr.

W. Runge, Uber die SenTcungsgeschwindiglceit der roten Blutkorperchen bei Ge- 
sunden wid Geisteskranken. Im Gegensatz zu P latjt (vgl. Miinch. med. Wchschr. 
67. 279; C. 1920. I. 718) konnte Vf. auch bei der Dementia praecos-Gruppe eine 
Sedimentierungsbesehleunigung der roten Blutkorperchen beobachten. Im iibrigen 
wurden die PLA U Tschen Befunde im wesentlichen bestatigt. (Miinch. med. Wchschr. 
67. 953 —55. 13/8. Kiel, Psychiatr. u. Neryenklinik.) B o b iń s k i.

Hermann Frank, Zur Gesćhichte der Phagocytosenlehre. Ein kurzer Uberblick. 
Besonders wird darauf hingewiesen, duB schon vor Me t s c h n ik o f f  1879 J o h n  
MtJLLENDOBFF die Erscheinung der Phagocytose richtig gedeutet hat. (Dtsch. 
med. Wchschr. 46. 921. 12/8. Berlin.) B o b iń s k i .

Loeper und I. Tonnet, Das Uberwiegen des Globulina im Serum Krebskranker. 
Im Blutserum Gesunder ist der Albumingehalt hoher ais der Globulingehalt, bei 
Krebskranken gerade umgekehrt. (C. r. soc. de biologie 83. 1139—40. 24/7.*) A b .

V. Kafka, Sereologisćhe Studien zum Paralyseproblem. Die positiye W a s s e b - 
MANNsche Rk. im Liquor ist ais Folgę des spezifischen Abbaues yon Gehirngewebe 
durch die Spirochaten anzusehen. Die WASSEBMANNsche Rk. des Blutes entsteht 
durch das Ubertreten der die Rk. heryorrufenden StofFe aus dem Liąuor in das
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Blut. Die Paralyse entsteht dadurch, daB Spirochaten in das Gehirn emwandern 
uud in ihm vorhanden bleiben. Der Korper und auch die Meningen zeigen keine 
wesentliclien Abwehrrkk. Da das Gehirn iiber nicht geniigende lokale Schutz- 
kriifte gegenuber der Spirochateneinwandeiung verfiigt, miissen die Parasiten nicht 
zugrunde gehen, sondem sie konnen im biologischen Gewebskampf Rezidiystamme 
bilden und sekundare Neurotropie crwerben. Es entwickelt sich demnach in einem 
zum Kampf gegen die Parasiten schlecht organisierten Organe eine Spirochatose, 
wiihrend der iibrige Korper frei bleibt. (Miincl). med. Wclischr. 67. 955—57. 13/S. 
Hamburg, Staatskrankenanstalt u. psychiatr. Uniy.-Klinik Friedrichsberg.) Bo.

G.-C. Reymann, Uber den Ubergang normaler Antikórper von der Mutter auf 
die Jungen. Agglułinine gegen Colibacillen, rote Blutkorperehen yon Kaninchen 
und Pferd fanden sich bei neugeborenen Zicklein yor dem ersten Saugen nicht, 
auch wena die Mutterziege solche aufwies. Das Colostrum war dagegen reicher an 
Agglutininen ais das Blut der Mutterziege, so daB eine Ubertragung durch die 
Milch in kiirzester Zeit stattfand. Der Antitrypsingeha.lt der Zicklein war bei der 
Geburt hoher, ais der der Muttertiere. Megatherioantilysin fand sich im Blut der 
Jungen etwa zu 1/3 des im Blut der Muttertiere bei der Niederkunft vorhandenen, 
Antisaponin war bei Ziege und Zicklein etwa gleich vertreten, stieg aber bei 
letzteren bald an. Staphyloantilysin, sowie Yibrioantilysin fanden sich im Blut der 
Muttertiere und der Jungen wie vor allem in der Milch in wechselnder Menge. 
(C. r. soc. de biologie 83. 1167—69. 24/7. [25/6.*] Kopenhagen, Serotherap. Inst. 
d. Dan. Staates.) A r o n .

A Besredka, Infektion und Sćhutzimpfung durch die Luftrolire. Wie Sera 
(vgl. Ann. Inst. Pasteur 34. 51; ć. 1920. I. 690), werden auch Toxine u. 1. Gifte 
nach Einfiihrung auf dem Atmungswege ebenso gut resorbiert wie bei direkter Ein- 
fuhrung in den Kreislauf. Dagegen setzt der Lungenapp. dem Eintritt eines ge- 
formten AnsteckungsstofFs starken Widerstand entgegen. Vergleiche zwischen n. 
und sensibilisierten Tieren zeigen, daB bei intaktem Atmungsapp. das 50-fache einer 
yirusmenge, die nach Beseitigung des Hindernisscs (durch Galie) todlich ist, ver- 
tragen wird. Die durch die Widerstandgfahigkeit des Atmungsapp. bedingte Im- 
munitat laBt sich noch erhohen, wenn man Impfstoffe, z. B. abgetotete Diphtherie- 
bacillen, in die Luftrohre einfiihrt. Ob auf diesemWege auch die Resistenz gegen 
Tuberkelbacillen, die an sich auf dem Luftwege in groBen u. wiederholten Mengen 
gut ertragen werden. gesteigert werden kann, ist noch nicht entsehieden. Es wurde 
aber festgestellt, daB wiederholte intratracheale Injektionen yon Tuberkelbacillen 
reichlichere und andauerndere B. von Antikorpem bedingen, ais jede andere Art 
der ImpfuDg. (Ann. Inst. Pasteur 34. 361—69. Juni.) S p i e g e l .

IIh.lenh.Tith. und Joetten, Immunisierungstersuche gegen Tubcrkulose mit massiven 
Antigendosen. Es gelingt selbst mit massiyen Dosen yon in yerschiedener Weise 
abgetoteten Tuberkelbacillen und saurefesten Stabchen, sowie auch mit lebenden, 
saurefesten Bącillen im allgemeinen nicht, bei Meerschweinchen und Kaninchen 
eine Immunitat gegen eine kiinstliche Infektion mit lebenden Tuberkelbacillen zu 
erzielen. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 877—79. 5/S. 901—2. 12/8. Berlin, Reichs- 
gesundheitsamt.) B o b iń s k i .

A. Diilirssen, Das F. F. Friedmannsche Tuberkulosemittel. Uber Ffhler bei 
seiner Anwendung und seiner Heurtedwng, Eine Besprechung der Umstande, die 
die Wrkg. des FBiEDMANNschen Mittels storen oder zu einer falschen Beurteilung 
desselben fiihren konnen. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 902—4. 12/8. Berlin.) Bo.

R  Borćić, Fin Beitrag zur Frage der antigenen Wirkung der Bakterim. Aus 
Kulturen yon Typhus- und Diphtheriebacillen, Cholerayibrionen u. Staphylokokken 
durch Pepsin-Trypsinyerdauung, Yerseifung mit NaOH und Extraktion gewonnene 
Fettextrakte konnten ebenso wie die bei der Extraktion yerbliebenen Ruckstande
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nur vereinzelt in damit yorbehandelten Kaninchen eine unyollkommene aggluti- 
nierende Wrkg. des Serums hervorrufen, obwohl sie in mehr ais 1200 facher Menge, 
auf das AuBgangsmaterial berecbnet, injiziert wurden, ais yon diesem sich wirksam 
erwies. Auch sonstige antigene Wrkgg. entfalteten sie nicht. (Biochem. Ztschr. 
106. 212—35. 5/7. [29/3.] Bern, Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh.) Sp ie g e l .

Jacąues Parisot und P ierre Simonin, Die rasche Gewóhnung an Wurmgifte 
(Tachysynathie, Taćhyphylaxie, Skeptophylaxie). Ais direktc Tachysynathie wird 
bezeichnet, daB sofort nach der ersten Einspritzung eines Prod. eines Eingeweide- 
wurmes der Organismus gegen die Wrkgg. weiterer Injektionen geschiitzt ist, ais 
gekreuzte Tachysynathie, daB dieser Scliutz sich auch auf die Extrakte und Fil. 
an d e re r Parasiten erstreckt. „Passiveu Tachysynathie, (jbertragbarkeit der Tachy
synathie durch das Blut von einem Tier auf ein anderes, gibt es nicht. Der durch 
die Gewbhnung gewonnene Sehutz ist aber n ich t d auernd , und die Wurmgifte 
wirken nach einiger Zeit wieder toxisch. (C. r. soc. de biologie 83. 1146—48. 
24/7. [13/7.*] Nancy, Lab. f. allg. exper. Patholog.) A r o n .

H. Bechhold und L. Reiner, Die Stalagmone. Stalagmone sind Kolloide oder 
Semikolloide, welche die Oberflachenspannung im Urin yermindern (ygl. S c h e - 
j ie n s k y , Biochem. Ztschr. 105. 229; C. 1920. III. 291.) Sie finden sich in ge- 
wissen pathologischen Urinen stark yermehrt. Ihre Dispersitat ist meistens feiner 
wie die der EiweiBstoffe. Gegenuber Temperatureinfliissen sind sie sehr stabil. 
Sie sind teilweise sauer oder amphoter, inW . 11. Zu ihnen gehoren EiweiBabbau- 
prodd. yon Art der Oxyproteinsiiuren, Albumosen u. Peptone; bei gewissen Krank- 
heitsgruppen auch EiweiBstoffe und Gallenbestandteile. Es wird auf den patholo
gischen Zusammenhang zwischen dem Auftreten yon EiweiBabbauprodd. im Harn 
und EiweiBstoffwechselalteration hingewiesen u. die Yerwendbarkeit der Best. des 
„stalagmometrischen Quotienten“ in klinischen u. hygienischen Unterss. besprochen. 
Die erhóhte Sedimentzahl der roten Blutkorperchen im Plasma bei gewissen Krank- 
heitsgruppen wird ebenfalls durch die Stalagmone bewirkt. (Mirach. med. Wchschr. 
67. 891—92. 30/7. Frankfurt a/M., Inst. f. Kolloidforschung.) BORINSKI.

W erner Schemensky, Stalagmometrische Unter suchungen an Urinen und ihre 
Anwendung auf die kliniselie Pathologie. (Munch. med. Wchschr. 67. 773—75. 2/7. 
Frankfurt a. M., Inst. f. Kolloidforsch.; Med. Uniy.-Klinik. — C. 1 9 2 0 . III. 291.) Sp.

N. W aterman, Die innere Sekretion des Pankreas. Sie besteht in der B. eines 
Lipoidkomplexes, eines hypothetischen unbestandigen Cholesterinphosphatids, das 
unter bestimmten Bedingungen reyersibel dissoziabel ist und aktiye Fettsauren ab- 
spaltet. Das Prod. dieser Sekretion wirkt auf die diastatischen Vorgange yerandernd 
ein, hat einen groBen EinfluB auf die Permeabilitat der Zellmembranen u. reguliert 
die Glykogenbildung u. die Ausscheidung des Zuckers durch die Niere. Die Disso- 
ziation des hypothetischen Lipoidkomplexes wird yon der Temp., durch Narkose 
und Adrenalin beeinfiuBt. Auf diese Weise yersucht Yf., Erkliirungen fiir die 
Hyperglykiimie durch A. und Adrenalin zu geben, u. behandelt das Diabetes- und 
Tumorproblem. (Archiyes neerland d. Phys. de 1’homme et des aminaux 4. 289 
bis 346. 1/5. Rotterdam.) A r o n .
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