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A. Allgemeine und physikaliscłie Chemie.
F. E. ITottbolim, Dr. Rudolf Murdfieldt f .  Nekrolog. (Cliem.-Ztg. 44. 477. 

29/7.) P flD ck e .
D. Strom holm , Bemerkungen ubtr die negativen Yalenzen. Die Valenzelek- 

tronen treten bei den negatiyen Elementen zu Gruppen yon zwei (Els) zusammen, 
yon denen wieder je 4 zu einem besonders gesattigten System zusammentreten, 
welches, wie die stereochemischen Daten zeigen, von der Symmetrie des Tetraeders 
beherrscht ist. (Ztscbr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 237—42. 9/8. [19/2.] Upsala, 
Uniy. Lab.) GKOSCHUFF.

Sam uel C lem ent Bradford, Adsorptionsschichtung in Gelen. IV. (III. ygl. 
Biochemical Jonm. 14. 29; C. 1920. I. 662.) Es werden weitere Belege dafiir ge- 
geben, daB die B. yon Ndd. in Streifen auf Adsorption gel. Substanz aus der 
Zwischenschicht beruht. Nur Ndd. mit groBer spezifischer Oberflache bilden Streifen. 
Die spezifische Oberflache wird beeinfluBt durch das Medium der Rk. und durch 
Ggw. von Ionen, besonders dreiwertigen. Durch Auderung der spezifiscben Ober- 
flache kann ein gegebener Stoff nach Wunsch in Streifen oder anders gewonnen 
werden. Je nach dem EinfluB des Mediums auf die Dispersitat des Nd. kann 
dieser in einer oder der anderen Form auftreten. So konnten, entgegen der ge- 
wohnlich beobachteten Eracheinung, yon Silberchromat und -dichromat auch im 
Agargel Streifen erhalten werden, wenn die Dispersitat (durch Zusatz von A. zum 
Agar) erhoht wurde. (Biochemical Journ. 14. 474—82. 2 Tafeln. Juli. [7/4.].) Sp.

E m il H atschek, Eine Reihe abnormer Liesegangsćher Schichtbildungcn. Be- 
schreibung und Abbildung yon UnregelmaBigkeiten, die bei einigen Gelatinesorten 
auftraten, wenn die in 2—3%ig. Lsgg. von Na3POł *12HsO geąuollene u. .achlieBlich 
durch Erwarmen gel. M. nach Erstarren mit Lsgg. yon CaClj, Ca(NO*)s oder CaCls -f- 
NaCl iiberschichtet wurden, in einem Falle nach yorheriger Hartung mit Form
aldehyd. (Biochemical Journ. 14. 418—21. 1 Tafel. Juli. [23/3.].) S p ieg el.

Jam es W . Mc B ain  und C. S. Salm on, Eolloid^e Elektrolyte. Seifenlosungen 
und ihre Konstitution. (Vgl. Mc B a i n , L a in g  u. T it l e y . Journ. Chem. Soc. Lon
don 115. 1279. 1300; C. 1920. L 598. 599.) Nachzutragen ist: Es werden Angaben 
uber den quantitativen Gehalt yerschiedener- Seifenlsgg. an Krystalloiden gemacht, 
und zwar in Kali-, wie in Natronseifen. Ange^.eben wird der Gehalt an Stearat, 
Palmitat, Myristat, Laurinat, Capronat, Caprylat, Caprinat, Acetat. Ais wahrschein- 
lichste Formel fiir die ionische Micelle sehen Yff. die folgende an: (NaP)**(P'yH,0),», 
wobei P den Rest der Palmitinsaure bezeichnet. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 
97. 4 4 -6 5 . 1/3. 1920.] 22/7. 1919.] Chem. Inst. d. Uniy. Bristol.) B y k .

Jam es W . Me B ain  und C. S. Salm on, Kólloidale Eleldrolyłe. Seifenlosungen 
und ihre Konstitution. D ie yorliegende Arbeit, etwas ausfiihrlicher ais die yor- 
stehende, gibt eine groBe Zahl yonMessungen namentlich des Taupunktes yon Seifen
lsgg. in Tabellen wieder. Das allgemeine Ergebnis ist folgendes: Es laBt sich zum 
ersten Małe eine zusammenfassende Theorie der Seifenlsgg. aufstellen. Diese hat zu 
einer Definition der kolloidalen Elektrolyte gefuhrt, einer Klasse, dereń Glieder wahr- 
scheinlich yiel zahlreichęr sind, ais Saurcn u. Basen zusammen. Diese kolloidalen 
Elektrolyte sind Salze, in denen eines der Ionen durch eine „ionische Micelle" ersetzt
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ist. Hierin liegt eine Erweiterung der Diaaoziationsthcoric, u. zwar besteht ein all- 
iniihlleher Ubergang zwischen gewohnlichem Elektrolyten (wahren Salzen) und 
komplesen Ionen zu typischen kolloidalen Elektrolyten. Dies zeigt sich bei irgend 
einer der hoheren Seifen einfach bei Konzentrationsveranderung. Hier ist in konz. 
Lsg. kaum etwas anderes yorhanden ais Kolloid und Kation, wiihrend in yerd. 
Lsg. sowobl undissoziierte ais aueb dissoziierte Seife Krystalloide von gewobn- 
liehem Mol.-Gew. sind. Ahulich beetebt ein kontinuierlicber Ubergang zwiscben 
typiBehen kolloidalen Elektrolyten iiber schwach geladene Kolloide zu typisehen 
neutralen Kolloiden. Die hauptsachlichen Eigenschaften der Seifenlsg. ergeben 
sich aus den Messungsergebnissen der Torliegenden Arbeit. Sie folgen aus den 
Taupunktsbestst., durch welcbc K r a ff t s  bekannte, aber irrtiimliehe Werte fur das 
Mol.-Gew. der Seifen ersetzt werden. Die ioniscbe Micelle besitzt im Palle der 
Seifen eine aquivalente Leitfahigkeit, die derjenigen des K-Ions vollkommen 
gleich ist. Ibre Formel entspricht vielleicht Pnn(—)-mH30 ,  wahrscbeinlieher aber 
N aP )x . P “(—).(HsO)m, worin P — das Anion der betreffenden Fettsaure ist. (Journ. 
Atneric. Chem. Soe. 4 2 . 426—60. Marz 1920. [11/6. 1918.] Bristol, Univ. Chem. 
Department.) P osnek .

S. Marsh, tjbcr Wechselsiromelcktrolyse. Die Kurven, die bei Pt-Elektroden 
in  verd. H ,S 04 die Beziehung zwischen der entwickelten Gasmenge und der Zeit 
fiir verscbiedene Freąuenz angeben, sind sehr ahniich den radioaktiven Sattigungs- 
kurven. Untersucht wurde der Einflufi der Stromdicbte auf die Gasentw. Bei 
Verss. mit Au-Elektroden nimmt die Gasentw. raseh mit der Zeit ab, aber fiir 
Frequenzen unter 48 ist die Gasentw. doeh eine dauerndere ais bei Pt. Bei Ni 
findet eine reieblicbe Gasentw. statt, die dem theoretisehen Werte sehr nabe kommt. 
An Stelle von H,SO< wurde noch Bariumbydrat ais Elektrolyt yerwendet. Die Gas
entw. ist, auf die gleiehe Zeit bezogen, fiir diesen letzteren Elektrolyten bedeutend 
starker, ais bei H2S 04. Zwei verschiedene Erkliirungsmoglichkeiten werden dis- 
kutiert, namlich Oiydation der Elektrode mit nachfolgender Reduktion durch den
H, in der nachsten Halbperiode und Absorption und Adsorption des H , an der 
Elektrode, gekoppelt mit Rekombination mit 0 } iu der niichsten Halbperiode. Beide 
Prozesse sehlieBen einander nicht notwendig aus. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 
9 7 . 124—44. 1/4. 1920. [21/10. 1919.] Physik. In st des Battersea Poyltechnikums 
London.) B y k .

B. Anorganische Chemie.
C. C oleridge F arr und D. B. M acleod, Uber die Viscositat des Schwefelt. 

Infolge der groBen Viscositat des S zwischen 170 u. 220° ist OsTWALDs Viscosi- 
meter, das bis 160° brauchbar ist, in diesem Temperaturbereieli nicht zu verwenden. 
Es wurde daher die Methode der rotierendcn Zylinder benutzt. Ggw. von Luft 
erhoht die ViscOBitat stark, ofFenbar infolge B. eines Oiydationsprod., ais das Vff. 
nicht SOj,. sondern H3S 04 anseben. Zweimal im Yakuum destillierter, aber doch 
wohl nicht ganz gasfreier S hat bei 123'* eine Viscositiit von 0,1094 C. G. S. Bei 
150° sinkt sie auf ein Minimum von  0,0709. Das Maximum der Viscositiit wurde 
fiir gasfreien S bei 200° erreicht mit 215 C. G. S., wahrend etwas luftbaltiger S das 
Masimum bereits bei 190° erreicht; dieses Masimum ist auBerordentlich yiel hoher 
und betragt etwa 800 C. G. S. Krystallisation erhoht die Yiscositiit oder setzt sie 
herab, je nach der benutzten Probe, bezw. ihrem Gasgehalt. D ie Anderungen in 
der Viseositat gehen mit einer Anderung der Menge des unl. S Hand in Hand. 
(Proc. Royal Soc. London. Serie A. 9 7 . 80—98. 1/4. 1920. [27/9.1919 ] Canterbury 
College, Univ. von Neu-Seeland.) B y k .

Frank Horton und Ann Catherine D avies, Eine experimenteile Bestimmwng 
der kritischen ElektrcmengesćhioindigkeiUn fiir die Erteugung von Sirahlung und
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Ionisation beim Zusammenstofi mit Argonatomen. (Vgl. H o r t o n  u . D a v ie s , Pbilos. 
Magazine [6] 39. 592; C- 1920. III. 225.) Nach einigen yorlaufigen Verss., die an- 
genaherte Werte der kritischen Elektronengeschwindigkeiten lieferten, wurden die 
exakten Werte bestimmt. Es wurden auch Verss. angestellt, um die Ionisation bei 
der ersten kritischen Geschwindigkeit festzustellen. Einige Yolt oberhalb der mini
malen Ionisationsspannung tritt ein relativ starker Stromanstieg auf. Eine Strahlung 
aus dem Gase zeigt sich zuerst bei einer Elektronengeschwindigkeit von 11,5 Volt 
und Ionisation bei 15,1 Volt. Die der ionisierenden Geschwindigkeit entsprechende 
Wellenlange bcrechnet gich nach der Quantentheorie zu 817 AngstTom. In der Tat 
bricht das ultraviolette A-Spektrum ziemlieh plotzlich bei etwa 800 Angstrom ab, 
so daB der spektroskopische Befund die Verss. bzgl. der minimalen Ionisations- 
geschwindigkeit bestatigt. Wenn auch die Ggw. einer intensiven Strahlung die 
Zahl der zu Ionisierung fiihrenden ZusammenstoBe beeinfłuBt, so ist doch die minimale 
Ionisationespannung die gleiehe, ob das A einer sfarken oder schwachen Strahlung 
ausgesetzt wird. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 97. 1—23. 1/3. 1920. [29/9. 
1919.] Univ. London u. H o l l o w a y  College Englefield Green.) B y k .

Frank  H orton und Ann Catherine D avies, Eine Untersuchung uber den 
Ein fiu (i von Elektronenzusammemtdfien m it Platin und Wasserstoff sum Zwecke der 
Ireststellung, ob die Ionisation dwch Platin auf oTckludiertcn Wasserstoff zuriicJc- 
zufiihren ist. (Vgl. Proc. Eoyal Soc. London. Serie A. 97. 1; vorst. lief.) Bei 
Unters. des Einflusses von ElektronenzusacamenstoBen mit Heliumatomen wurde 
gefunden, daB positive Ionen an einem positiv geladenen Pt-Netz entstehen, wenn 
dieses mit Elektronen von wenigstens 11 Yolt bombardiert wird. Zur naheren 
Unters. dieses Effekts wurden die Elektronen an einem elektrisch geheizten W- 
Faden erzeugt. Bei einer ersten Versuchsreihe wurde die Potentialdifferenz 
zwisehen Eaden und Elektrode konstant gehalten. Bei einer zweiten wurde die 
Aufmerksamkeit auf die Entstehung poaitiver Ionen gerichtet, die bei der minimalen 
Elektronengeschwindigkeit erfolgt, bei der sich die sekundaren Strahlen bilden. 
D ie Erzeugung sekundSrer Strahlen ergibt sich ais ein reiner Ionisationseffekt, der 
hei einer minimalen Elektronengeschwindigkeit von 13,0 Yolt beginnt. Eine photo- 
graphiseh naehweisbare Strahlung war bei diesen Verss. nicht wahrzunehmen. Die 
Ionisation bei 13,0 Volt riihrt nicht von an der Pt-Elektrode haftendem Oa her, 
sondern von dem Metali selbst. Bei den ZusammenstoBen der Elektronen mit H s 
wird eine Strahlung bei einer minimalen Elektronengeschwindigkeit von 10,5 Volt 
erzeugt. Es tritt noch ein zweiter Strahlungstypus auf, wenn die Elektronen- 
geschwindigkeit 13,9 Volt erreicht. Ionisation von Hs zeigt sich bei 14,4 Volt) 
wozu bei 16,9 Yolt ein zweiter Ionisationstypus tritt. Die Resultate lassen sich 
durch die BoHRsche Theorie des Wasserstoffatoms und Molekuls deuten u. bieten 
eine gute Stiitze fiir diese. (Proc. Eoyal Soc. London. Serie A. 97. 23—43.1/3.1920. 
[10/12. 1919.] Univ. London u. H o l l o w a y  College Englefield Green.) B y k .

E in ig e  w ich tig e  Zahlentafeln aus der Metallkunde nach Baten der physikalisch- 
technischen Reichsanstalt. InTabellen sind zusammengestellt: Fizpunkte zur Eichung 
von Thermometern, mittlere Widerstandskoeffizienten gezogener Metalle, Thirmokraft 
gebrauchlicher Thermoelemente in M illivolt, elastische Konstanten bei 1 8 spezifische 
Warnie von Metallen, WarmeleitfahigJceit und elektrische Leitfahigkeit, lineare Aus- 
dehnung fester Kórper zwisehen 0 und t°. (Ztschr. f. Metallkunde 12. 179 bis 
184. 15/5.) G k o s c h u f f .

"Walter Petera, Bemerkung zu einer Abhandlmg ILerrn Ephraims. Ammo-. 
niakate mit hohem N H S-Gehalt. Vf. rugt, daB E p h r a im  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
53. 548; C. 1920. III. 34) in seiner Ahhandlung uber Ammoniakate mit hohem 
NH,-Gehalt die viel alteren Ergebnisse des Autors (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch.
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77. 137; C. 1912. II. 2022), der bis zu Ammoniakaten mit 18 NH3-Moll. gelangt 
ist, garnicht erwahnt. (Ber. DtBch. Chem. Ges. 53. 1143. 10/7. [7/5.].) POSNER.

G. F useya, Die Loslichkeit des Quecks\lbcroxyds in Natriumhydroxydlósungen. 
Das beifolgende Diagramm (Fig. 3) zeigt die Ergebnisse der mit sorgfaltig ge- 
reinigten Substanzen bei 25° ausgefuhrten Verss., und zwar stellt die untere Kurve 
den Zusammenhang zwischen den Konzz. des (roten) HgO und denen des NaOH 
dar, die obere den Zusammenhang zwischen den Konzz. des HgO und denen des 
OH-Ions, die durch Multiplikation der Alkalikonzz. mit den entsprechenden Aqui- 
valentleitvermogenzahlen von N o y e s  und F a l k  (Joum. Americ. Chem. Soc. 34. 
454; C. 1 9 1 2 . II. 83) erhalten wurden. Der Wert der Loslichkeit des HgO in 
reinem W . pafit zu keiner der beiden Kuryen. Diese jahe Anderung des Yer-

haltens des Oxyds beim tjbergang von 
einer neutralen Lag. zu einer sehwach 
alkal. ist wahrscheinlich darauf zuruck- 
zufiihren, daB HgO in alkal. Lsg. einen 
feineren Dispersitatsgrad annimmt. Offenr 
bar geht das rote HgO schon in sehr 
verd., alkal. Lsg. in die gelbe Form iiber. 
Die stetige Zunahme der Loslichkeit des 

p,.  ̂ - HgO mit waehsender NaOH-Konz. deutet
a’ ' an, daB das hydratisierte Oxyd sićh wie

eine sehr schwache Saure verhalt. Da die Loslichkeitszunahme der ersten Potenz 
der OH-Ionenkonz. proportional ist, wird das Gleichgewicht zweifellos durch 
folgende Gleichung dargestellt:

Na+ +  O H - +  HgO (fest) =  Na+ +  HHgO,- .
Die Gleichgewichtskonstante K  dieser Ek. wird durch den Ausdruck:

J C -  (H H gO ,-)/(O H )-
wiedergegeben. Da die Konz. des Anions HHgOs— bei jeder Konz. des NaOH 
gleich der beobachteten Loslichkeit s des HgO in der Lsg. ist, vermindert um 
seine Loslichkeit s0 in W ., multipliziert mit dem Ionisationsgrad y' des Natrium- 
mercurats, ist (HHgOs—) =  (s — s0) Y . Infolge der schwachen Loslichkeit des 
HgO wird die Konz. des NaOH nicht merklich durch dessen Ggw. beeinfluBt, und 
die OH-Ionenkonz. wird c y ,  worin c die Gesamtkonz. des NaOH u. y  seine Ioni- 
sation bedeutet. Es wird dann K  =  (s — s0) y' j c y .  Die Werte dieser Gleich- 
gewichtskonstanten werden tabellarisch mitgeteilt. Ferner wurdc die Ionisations- 
konstante der Mercurisaure H +HHgO,— berechnet; fur das erste H-Ion dieser Saure 
wurde der Wert 1,7 X  10“ 15 erhalten. (Joum. Americ. Chem. Soc. 42. 368—71. 
Harz 1920. [29/11. 1919.] Cambridge, Mass. Inst. of Technology. Research Lab. of 
Phys. Chem.) B o g g e .

Y . K ohlschutter und J. L. Tuscher, Zur Eenntnis topochemisćher Realctionen. 
tiber Bildung und Verhalten von Kupferhydroxyd. (Vgl. K o h l s c h Ut t e r , Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 105. 1; C. 1919. I. 429.) Die spontane Wasserabspaltung 
aus Kupferhydroxyd ist nicht ais molekulare Hydratdissoziation aufzufassen. Nach 
den V£f. findet eine intramolekulare Neutralisation der von dem amphoteren Hydr- 
oxyd gelieferten H- und OH-Ionen statt. Wenn die Rk. auch in einer Lsg. vor 
sich gehen muB, so ist sie doch infolge der geringen Loslichkeit der zerlegten 
und der gebildeten Verb. ortlich begrenzt, indem sie nur in der unmittelbar am 
Ausgangsstoff grenzenden Flussigkeitsschicht sich abspielen kann, und stellt daher 
einen topochemischen Yorgang dar. D ie Rk. findet zwischen M olekulkom plexen  
und nicht zwischen einzelnen Molekeln statt und zeigt bei einem ganz bestimmten 
mittleren Dispersitatsgrad ein Maximum; sie bleibt aus oder wird yerzogert einer- 
seits bei sehr feinteiligen, andererseits bei sehr grobteiligen Gebilden. Neben dem
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Zerteilungsgrad ist auch die Konzentration (Annaherung der Teilchen) und die 
Struktur (Art der Verteilung und Zusammenfassung der Teilchen zu korperlielien 
G-ebilden) von EinfluB. Von diesem Standpunkt aus werden die einzelnen zu be- 
obachtenden Erscheinungen diskutiert, beziiglich welcher anf das Original ver- 
wiesen werden muB. (Ztsebr. f. anorg. u. allg. Ch. 111. 193—236. 9/8. [19/2.] Bem, 
Anorg. Lab. d. Univ.) G r o s c h u f f .

John L. H aughton, Thermoelektromotorische K raft und Untersuchung non 
Legierungen. (Engineeriug 1 0 9 . 803—6. 11/6. — C. 1 9 2 0 . ICC. 179.) D i t z .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
P aul M g g l i ,  Neuere Mineralsynthesen. Oberblick iibcr den gegenwSrtigen 

Stand der physikalisch-chemischen Petrographie, insbesondere die aeit 1914 au 
diesem Gebiete ersehienenen Arbeiten. Vf. behandelt zunachst die m a g m a tisc h e n  
M in e r a la s s o z ia t io n e n  u n d  ih r e  S y n th e se . Im einzelnen werden dann in 
der Art eines physikalisch-chemischen Atlasses, wie ihn Yf. zur Verfugung des 
Mineralogen fur wiinsehenswert halt, die Systeme Fe,Os-CaO, M g0-Ca0-Al,0„ CaO- 
AljO,, Diopsid-Plagioklas, Siliciumdiosyd-Forsterit-Anorthit u. C a0-A l,03-Si02 dar- 
gestellt. — In dem zweiten Absehnitt, iib er  d ie  K o n s t itu t io n  m a g m a tisc h e r  
L sg g . wird eine Eeihe von Satzen aufgestellt, welche ais durch die Ergebnisse 
der heueren Forschung feststehend angesehen werden konnen. (Fortschr. d. Minerał., 
Kryst. u. Petrogr. 6. 35—63. Tiibingen.) B is t e r .

E. W ilson  und E. F. Herroun, Die magnetisćhen Eigcnsćhaften non Varietdten 
des Magnetit8. Mit dem friiher beachriebenen App. (vgl. Electrician 8 3 . 197; C. 1 9 2 0 . 
IV. 405) wurde eine Eeihe von Varietaten von Magnetit in krystallisiertem und in 
amorphem Zustande untersucht. In jedem Falle iinderte sich die Suszeptibilitat mit 
der Feldstarke, und z war um so mehr, je groBer die Suszeptibilitat war. Das 
Masimum der Suszeptibilitat im Betrage von 3,12 bis zu 0,127 cgs-Einheiten lag 
zwiscben 13 und 168 GauB. Eine Erhitzung der Proben wirkte teils gunstig, teila 
ungunstig auf die Permeabilitat, eine starkę Yerbesserung lieB sich auf die Urn- 
wandlung von Eisencarbonat und Eisenoiyd in Magnetit znruckfuhren. Auch hier, 
wie beim Eisen, yertragt sich nicht hohe Koerzitivkraft mit hoher Permeabilitat; 
die Remanenz betrug im Durchschnitt etwa 0,3—0,4 Einheiten. (Naturę 1 0 3 . 399.
1919.)  ̂ G d m l ic h *

Arthur Schw antke, Neue Mineralien. Bisberit. BlaueB, fast weiBes Minerał. 
Zus. C u 0 -S i0 ,‘H ,0 . Entsprechend dem Dioptas, aber rhombisch. — Flókit. Neuer 
Zeolith vom Eskefjord, Island. WaBserhelle, farblose, glasglanzende, meist flachę, 
lange Nadeln, monoklin. Schmilzt vor dem Lotróhr unter Aufblahen, wird von 
sd. starker HC1 nicht angegriffen. Zus. Hs(Ca, Na2) Al2Si8Oss • 2 H ,0 . — Hdgbomit. 
GesteinbUdendes Minerał in den Erzgesteinen des Ruoutevaregebietes, Lappland. 
Heiagonal rhomboedrisch. c : a == 1,56. Sprode, mit muscheligem Brueh. Hartę 6,5. 
D. 3,81. Zus. TiO, 5,53, AlsO, 61,19, Fe,Os 17,41, CrsO, 0,29, MnO 0,14, MgO 15,44%-
— Jadeit-Agirin. Strahlige Aggregate neben Krokydolith auf Quarz in kornigem 
Dolomit oder in Talk oder in von Limonit erfiillten Hohlraumen. D. >  3,3. Zum 
erstenmal genau untersucht — Kochlinit. Auf drusigem Quarz in Hohlungen gc- 
mengt mit Quarz, Wismut, Smaltit u. a. aus der Grube Daniel, Schneeberg in Sachsen. 
Rhombisch a : b : c =  0,9774 : 1 : 1,0026. Sprode, grunlichgelb, stark glanzend, 
durchsichtig. Zus. Bi,Os-Mo03 oder (BiO)j-Mo04. — Chubutit. V. Las Coronaś 
Gob. Chubut, Argentinien. Tetragonal. D. 7,952, Zus. 7PbO-PbCl,. — Meta- 
natrolith. Identisch mit Epinatrolith, einem metameren Natrolithen yon Schomnitz 
bei Karlsbad. D er Name Metanatrolith ist bereits friiher von R in n e  fur ein kiinst- 
liches Entwaserungsprod. des Natroliths gebraucht worden. — Pintadoit. Dunkel- 
bis liehtgriine Ausbliihung auf den Sandsteinwanden des Kanyon Pintado, San
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Juan Co, Utah. Schwach pleochroitisch ins Gclbgriine. Zus. 2C a0-V ,06-9Ha0 . — 
Sobralit. Ein trikliner Pyroxen ais Gesteingemengteil de3 Eulysits von Soderman- 
land (Schweden). D. 3,5, Zus. S i0 2 : MnO: PeO : MgO : CaO =» 8 : 4 : 2 : 1 : 1 .  Ais 
Manganfayalit bezeichnet (identisch mit Kńebelit?). — Stichtit. WaBserhaltiges 
Carbonat yon Mg, Cr, Fe in lila bliitterigen bis dicbten Massen in Serpentin, in 
der Nahe der Adelaide Minę bei Dundas in Tasmanien. Zus. 2 MgC03 • 5Mg(OH)a • 
2Cr(0H)a*4H,0. — Uvanit, In einem Gestein von Tempie Rock, San Rafael Swell- 
Emery Co, sudwestlich Greenyiver, Utah. Rhombiscb, pleochroitisch braun-grnnlich- 
gelb. Zus. 2UO ,-3 Vs0 6-15Ha0 . — Wilkeit. Apatitahuliches Minerał von kompli- 
zierter Zus. Rosenrote Korner im blauen Kalkspat in der Kontaktzone zwischen 
Kalk u. Granodiorit von Sky Blue Hill bei Crestmore, Riverside Co, Siidcalifornien. 
Hesagonal. Hartę 5, D. 3,234; 1. in verd. HC1 und HNOs mit flockigem Nd. von 
SiOj. Mit sd. H N 03 : COs-Entw. Zus. 3Ca3(P04).2-CaC0s - f  SCa^SiO ^SO J-CaO .
— Hydrosilitat von Al, dreiwertigem V  und K . Begleiter des nordamerikanischen 
Metahemellits und vieler Uran- und Yanadinerze aus dem westlichen Colorado und 
dem ostlichen Utah. Weiche Flecke im Erze von Thompsons oder feste Kornchen 
aus Aggregaten von schwach doppelbrechenden Teilchen. (Fortschr. d. Minerał., 
Kryst. u. Petrogr. 6. 67—100. Marburg.) B is t e b .

Charles W . B oise, Die scliiocdisćhen Eisentrze von Kiruna und Gelivare. 
Mitteilungen iiber die Lage, Ausdehnung und die wirtschaftliche Bedeutung dieses 
Erzvorkommens. (Engin. Mining Journ. 110. 53—57. 10/7.) D it z .

Graham Joh n  M itchell, Vertikale Ausdehnung des Vor1commens von Kupfer- 
erzmineralien in der Junctionsgrube im Warrendistrikt, Arizona. Neben P yrit und 
Kupferkies findet sich Bekundar und priraar Chalcocit, letzter.er nur in der Tiefe, 
wo er mit Bornit zusammen yorkommt. Bleiglans u. Fahlerz komrnen in kleinen 
Taschen oder yermischt mit Knpfermineralien vor. In den in der Grube vor- 
kommenden ozydischen Kupfermineralien (Cuprit, Malachit, Azurit) ist auch metal- 
lisches Cu vorhanden. (Engin. Mining Journ. 109. 1411—12. 26/6.) D it z .

J. B. M ertie jr., Die Salt Chuck Palladium-Kupfergrube. Die auf Prince of 
W ales Island, Alaska befindliche Grube ist seit 1917 in dauerndem Betrieb. Die 
Erzmineralien enthalten Kupfersulfide, hauptsachlich Bornit. Neben Cu werden 
Au, Ag, P d  und P t  gewonnen. Ober die Zus. der Erze und Konzentrate u. iiber 
die Ausbeute an Cu und Edelmetallen werden nahere Angaben geiuaeht, und an 
Hand von Schliffbildern wird die Entstehung der Erze erórtert. (Engin. Mining 
Journ. 110. 17—20. 3/7.) D i t z .

Carroll H. W egem ann, JErdol in Wyoming. Mitteilungen iiber die Aus
dehnung und die geologischen Verhaltnisse der dortigen Ólfelder u. Betrachtungen 
Uber die Entstehung dieses Vorkommens. (Engin. Mining Journ.109.1417.26/6.) D i t z .

John K. K n oz, WahrscheinUche Ólreserven in New Mexiko. An Hand einer 
geologischen Ubersicht iiber das dortige Gebiet wird auf die moglichen Erdol- 
quellen hingewiesen. Etwas Ol ist auch schon aufgefunden worden. (Engin. 
Mining Journ. 110. 69—74. 10/7.) D it z .

D. Organische Chemie.
R. R. R enshaw  und G. E. H olm , Die Herstellung von Trimethylarsin und 

Trimethylarsinselenid. Bei der Herst. von Trimethylarsin ist die Methode der Einw. 
von Arsentrichlorid auf Zinkmethyl der Methode der Einw. von Arsentrichlorid 
Arsentribromid) auf Magnesiummethyljodid yorzuziehen. Zu einer gut gekiihlten 
Mischung von 45 g rohem Zinkmethyl und 50 ccm A. werden 50 g  Arsentrichlorid 
in 50 ccm getropft. Der nach dem Yerdunsten des A. Yerbleibende weifie Ruck- 
stand wird mit uberschussiger starker Alkalilsg. erhitzt. Mehrfach fraktioniert, 
resultieren 5 g  einer ferblosen, stark liclitbrechenden FI. von unangenehmem Knob-
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laucbgeruch. Kp.7ł7-5 50,7—51,7°, D .2S 1,124. Bei Ycrwendung von Xylol ais 
Losungsmittel ist die Ausbeute etwas hoher. — Trimethylarsinselenid, CjHjAsSe;
B. mit metallischem S e  in A. in Form von Prismen. AusA. lange, diinne Nadeln. 
An der Luft tritt Zers. ein. Zers. beginnt bei ca. 100°. (Journ. Amerie. Chem. 
Soc. 42. 1468—71. Juli. [15/4.] Boston, Mass. J o h n s  H o p k in s  Univ.) S t e in h o b s t .

R. B,. R enshaw  und C. E. G reenlaw , Die Herstellung von Zinkmethyl. In 
einer COa-Atmosphiire werden 110 g Cfl3J und 1 g Methylacetat auf 300 g einer 
Zink-Kupfer-Legierung gegeben, 7 Stdn. auf 60° erwarint und dann das gebildete 
Zinkmethyl im CO,-Strom abdest. D ie Ausbeuten sind nabezu quantitativ. (Journ. 
Amerie. Chem. Soe. 42. 1472—74. Juli. [15/4.] Boston, Mass. J o h n s  H o p k in s  
Univ.) St e in h o e s t .

Gregory P au l B axter und John Ernest L an sin g , Der Wasserdruck einiger 
hydratisierter K ry stalle. Oxalsaure, Strontiumchlorid und Natriumsulfat. Vff. stellten 
fest, daB die „Luftstrom- 
methode", bei der man 
ein gemessenes Yolumen 
trockener Luft ttber die 
zu untersuchende Sub
stanz in ein gewogenes 
Ps0 6-Rohr und schlieB- 
lich in eine zur Best. des 
Luftvol. dienende Saug- 
flasehe streichen liiBt, bei 
Einhaltung gewisser Vor- 
sichtamaiiregeln sehr gut 
iibereinstimmende Ergeb- 
nisse liefert. Eolgende 
Systemo wurden unter- 
sucht: (J?4C',04'2JET80)->- 
(E i Ci 0 i \S r C lt >6Hi 0 - +
& C / . . 2 Ą  O, N a.SO ^ 000t t °  

lO H tO  — y  N atSOt .
Stets wurde die hoher 
hydratisierte Substanz mit 
dem 10—20 faehen Ge- 
wieht der weniger hydra- 
tisierten Substanz durch 
Verreiben inniggemiseht, 
um so durch Impfen einen 
sicheren Ubergang der
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einen Phase in die andere herbeizufiihren. Das beifolgende Diagramm (Fig. 4), iu 
dem einerseits der Wasserdruck gegen die Temp., andererseits der Logarithmus 
des Wasserdrucks gegen die reziproke, abscl. Temp. eingetragen sind, gibt die 
Resultate der Unters. wieder. Im letzteren Fali liegen die erhaltenen Punkte sehr 
nahe an geraden Linien, die durch folgende Gleichungen dargestellt werden:

H ,C A '2 H 30  log p  =» 18,053

S rC lj-B H jO  lo g jp

NajSO^lOHjO log p  — 10,566 -

T  +  250 ’ 

15,081 -  j r S Ł ,  

2704,1
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(Jo u rn . Americ. C hem . Soc. 4 2 . 419—26. Marz. [17/1.] C am b rid g e , Mass. H a r y a r d  
Coli. T. J e f f e r s o n  Co o l id g e , J r .  C hem . Lab.) B u g g e .

Clive Cuthbertson und M aude Cuthbertson, Uber die Refraktion und D is
persion von Kóhlendioxy&, Kohlenmonoxyd und Methan. (Ygl. Proc. Royal. Soc. 
London. Serie A. 84 . 13; C. 1 9 1 0 . II. 863.) COs wurde aus Kaliumbichromat und 
Natriumcarbonat durch Erhitzen im Vakuum hergestellt und mit P j0 5 getrocknet. 
Trotzdem enthielt es Spuren einer in KOH unabsorbierbaren Verunreinigung, wahr- 
scheinlich Luft, die quantitativ bei Berechnung des Refraktionsindei in R e ch n u n g  
gezogen wurde. Der Brechungsinde* wurde fiir die griine Hg-Linie (A =  5461) 
mit einem jA M iN schen Refraktometer bestimmt. Erhalten wurde (ja — 1)-107 =■ 
4505. Die Refraktionskonstanten wurden auf denjenigen Wert reduziert, den sie 
haben wiirden, wenn die Anzalil der Molekule im ccm derjenigen in einem ccm 
Hs bei 0° und 76 cm gleich wiire. Die Dispersion wurde fiir 7 Wellenlangen ge- 
messen. CO wurde aus Ameisensiture mit konz. HjSO* im Vakuum dargestellt u. 
nach dem Streichen uber trocknes KOH und P ,0 5 in fl. Luft kondensiert. Es er- 
gab sich (jj, — 1)-107 =  3364. Die Dispersion wurde an 10 Stellen des Spektrums 
gemessen. Methan: Refraktionsinde* (fi — 1)*107 =  4415. Messung der Dispersion 
fiir 8 Wellenlangen. Eine yon der Art der Biudung unabhangige Atomdispersion 
des C ergibt sich aus den Verss. nicht; sie ist yielmehr in hohem Grade konsti- 
tutiy. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 97 . 152—59. 15/4. [2/1.].) B y k .

P. P h ilip s, Die Beeiehumj zwischen Brechungsvermdgen und DichtigJceit von 
Kohlendioxyd. Zur Entscheidung zwischen den yerschiedenen Formeln fiir die 
Refraktionskonstante, in denen neben dem Brechungsindex die D. eingeht, ist es 
wiinschenswert, groBero D.-Unterschiede zur Verfiigung zu haben. Solche lassen 
sich etwas oberhalb der kritischen Temp. erzielen, und Yerss. wurden daher an CO, 
bei 34° angestellt. Hier lieBen sich leicht końtinuierliche D.-Anderungen yon
0,73 g/ccm abwiirts erreichen u. die zugehorige Anderung de8 Brechungsindex mit 
einem Stufengitter von F a b k y  u . P e k o t  beobachten. Die Resultate werden vom 
Standpunkte yerscbiedener elektromagnetisch-optischer Theorien aus diskutiert. 
(Proc. Royal Soc. London. Serie A. 97 . 225— 40. 1/5. 1920. [1/5. 1919].) B y k .

H artw ig  Franzen und Erich Bockhacker, Ver gleich der Umsetzungsfahigkeit 
von Chlor, Brom und Jod in den Hdlogenniłrobemolen. (I. Mitteilung uber die 
TJmsetzungsfahiglieit der Halogene.) Zur Aufkliirung yorhandener Widerspriiche 
haben die Vff. die Umsetzungsfahigkeit der Halogennitroyerbb. in alkoh. Losung 
quantitativ untersucht. Aus den im Original zahlenmiiBig wiedergegebenen Resul- 
taten ergibt sich Folgendes: Bei der Umsetzung der l-Halogen-2-nitrobenzole und 
der l-Halogen-4 nitróbenzole mit NH(C,H5)S, Piperidin und NaOCjHs ist die Um
setzungsfahigkeit des J am klcinsten. Bei der Einw. der beiden ersten Stoffe 
reagiert Br rascher ais Cl, und bei der Einw. von NaOC,H5 bei der o-Verb. Br 
ebenfalls schneller ais Cl, bei der p-Verb. dagegen Cl rascher a is  Br. Bei der 
Umsetzung der l-Halogen-2,4-dinitrol)enzole mit NH3, Piperidin, C8H5NH3 und 
NaOCaH6 reagiert J am langsamsten; bei der mit NH, und NaOC,H5 reagiert Cl 
schneller ais Br, bei der mit Piperidin und C8H5NH, Br schneller a is  Cl. Es be- 
steht keine allgemeine Parallelitat zwischen der AffinitatsgroBe der Aminę u. ihrer 
Umsetzungsfahigkeit mit den Halogennitrobenzolen in der W eise, daB die starkere 
Base schneller ais die schwachere reagiert; das Umgekehrte kann auch der Fali 
sein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1174—79. 10/7. [8/3.] Karlsruhe, Chem. Inst. 
d. Techn. Hochschule.) P o s n e e .

Oscar L isie  Brady und Arthur T aylor, 2 , 3 , 6 - Triniłrotoluol. Eine neue 
Synthese. Den Yerlanf der Synthese ersieht man aus folgendera Formelschema:
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E s p e r im e n tc lle a . 6-Nitro-otóluidin. 50 g 2,6-Dińitrotoluol in 100 ccm sd. 
A . allmahlich mit 280 ccm (NH4),S (15°/0ig.) yersetzt, 15 Stdn. auf dem Wasserbad 
erhitzt und abgekuhlt. Der Nd. mit sd. verd. HC1 und wicderliolt mit schwach 
angesauertem h. W. extrahiert; die Base durch NH4OH gefallt. — Acetylderivat. 
Mit Essigaaureanhydrid -f- 1 Tropfen konz. HjSO^. Aus A. farblose Nadeln. 
F. 163—164°. — N itr ie r u n g  von  6 -N itr o a c e to -o -to lu id in .  In 175 ccm HNOa 
(1,5) -f- H,SO< (5:8) 25 g Nitroverb. langsam eingetragen; Temp. 4—7°. Ist nach 
dem Eintragen die Temp. auf 12° gestiegen, gieBt man in 1 1 W , — 31 g durch 
Erwarmen mit 100 ccm konz. H,SO< auf dem Wasserbad hydrolysiert; in W . ge- 
gossen. — T r e n n u n g  d es D in it r o -o - t o łu id in s .  Aus h. Eg. scheiden sich 
beim langsamen Abkiihlen feine, gelbe Nadeln und grofie, orangefarbene PriBmen 
aus, die durch Absieben getrennt werden konnten. — 5 ,6 -D initro-o-tolutdin,
C,Hj04Ns. A u s  A . feine, tiefgelbe Nadeln, F. 216°. — Acetylverb., C9Hs0 5N,. Aus 
Eg. groBe, weiBe Krystalle, F. 180°. — 3,6-Dinitro-o-toluidin. Aus A. in glanzen- 
den, orangefarbenen Prismen, F. 151°. — 2,3,6-Trinitrotoluol. Zu der Lsg. einer 
CABOschen Saure [60 g (NH^SjO, -f- 44 ccm konz. H,SOł , auf 120 g Eis gegosBen] 
gibt man eine Lsg. von 12 g des Gemisches der Dinitrotoluidine in 36 ccm H,SOv 
Nach einigen Tagen tragt man das abgeschiedene Gemisch des Dinitronitrosotoluols 
in 100 ccm HNO, (d. 1,5), die auf dem Wasserbad erwarmt wird, ein. Man ver- 
diinnt etwas u. kiihlt ab; die Trinitroverb. scheidet sich in farblosen Nadeln ab. 
(Joum. Chem. Soc. London 117. 876—80. [22/6.] Woolwich, Boyal Arsenał. Besearch 
Department.) S o n n .

R obert G eorge F a rg h er , Arsensau,rederivate des Guajaeols und Yeratrols 
Konstitułion der Polyarsenide. Die Arsensaurederiyate des Guajaeols u. Veratrols 
wurden mit Hilfe der Ek. von B a r t  (vgl. D.R.P. 250264, C. 1912. H. 882; D.E.P. 
254092. 254345; C. 1913 . I. 196) dargestellt. — 5-Nitro-4-oxy-3-methoxyphenylarsen- 
saure konnte zum entsprechcnden Arsenobenzol reduziert werden. — 5-Nitro-3-oxy-
4 methoxyphenylarsensaure ergab bei der Eed. ein Prod., das doppelt soviel As 
enthielt, ais der Arsenobenzolformel entspricht. — 5-Nitro-3,4dimethoxyphenylarstn- 
saure wurde zunachst zur Aminosaure reduziert, mit Na-Hypophosphit entstand 
daraus ein uńl. gelbes Prod., das 3 Atome As auf 2 Benzolkeme enthielt, und mit 
Unterphosphorsaure ein unl. sćhusarzes Pulver mit 43°/0 A s, haupts&chlich wohl
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ais freies Metalloid darin enthalten. Von den lner bcachriebenen Polyarseniden 
entspricht die durch Eeduktion yon 5-Nitro-4-oxy-3-methoxyphenylarsensaure er- 
haltene Yerb. der allgemeinen Formel E -A s :A b—As:Aa>E und die Verb. aus

As
5-Amino-3,4-dimethoxyphenylaraenBaure der Formel E -A s< ji =  EjAa, oder E4Asa.

A s
Die B. von unsymmetriseben Areenobenzolen durch Eeduktion von 2 Arsensiiuren 
(in molekularem Verhaltnis) wird im Sinne folgender Formelreihe erklart:

E>Ab> -As*E' B<Aa-As-B' E*A a:A s-E '
E-Aa- -As-E' E*1.3*As-E' E*As:As*R'

Polyarsenide (a. o.) aollten dann in dieaer Weise z. B. entstehen:
E*As« -As E-As»As _  , , _

i 4 - 11 — >* „  1 11 — y  E -A s:A s—A s:A a-E  oder:
E* A b- 1 -Aa E -A s-A s

E-As> -Aa-E E-Aav /As<E
„  i > A s -  A b< i „  — y  „  i ^As-Aaf i •
E*As- -Ab-E E -A s'  \A .s-E

E ip e r im e n t e l le s .  p-3łelhoxyphcnylarsensdurcl C7H90,Ab, ‘̂ HjO. B. durcli 
Methylieren der p - Oxyphenylarsensaure. Aus W. lange, prismatiache Nadeln. 
F. 182° (korr.). Bildet bei 130° das Anhydrid, yerliert dann erat auch daa Krystall- 
waaser. — 3 Niłro-4 methoxyphenylarseruaure, C7H8O0NAs. Mit HsS 04 -f- H N 05 
bei —8°. Wl. in k., 1 in h. W .; kleine Nadeln; aie zersetzen sich oberhalb 290°. 

,— Mononatriumsalz, C7H70 6N A sN a,2H 20 . Schwach gelbe Nadeln. — 3-Amino- 
4-methoxyphenylarsensatcre, C7H10O4NAs. Nitroverb. in ad. CHsOH mit 5%ig. Na- 
Amalgam reduziert. Farblose Nadeln. F. 193° (korr.) unter Zers. Die Aminogruppe 
liefi sich nicht durch die O.tygruppe ersetzen. — 4-Amtnoveratrol. Gemisch von 
125 g kryatalliaiertea NasS in wenig W. und 50 g Nitroveratrol 4 Stdn. gekocht, 
nach dem Abkiiklen mit Chlf. extrahiert. — Acetylderivat. Wl. in A. oder PAe., 
leiehter in B zl., Aceton oder Essigester, 11. in A. und h. W. Aus W. glanzende 
Tafeln, F. 136°. — 3,4Dimethoxyphenylarsensdure, C8Hn 0 6As. Wl. in Aceton, 11. 
in A. oder k. W. Aus W. farblose rhombisehe Prismen. Beim langsamen Erhitzen 
sintert die Substanz zwischen 180 u. 190°, ohne zu schmelzen; bringt man aie in ein 
Bad yon 170°, so sintert sie von 187° an und schm. bei 192° (korr.). Die atnmo- 
niakalische Lsg. gibt beim Kochen mit CaCl* einen Nd. von kleinen Nadeln, mit 
Magnesiamiitur einen amorplien Nd. — Mit h. rerd. unterphosphoriger Saure ent- 
steht ein weiBer, amorpher Nd. von 3,4,3f,4'-Tetramtthoxyarsenóbenzol.

5 - Nitro-3,4-dimethoxyphenylarscnsdure, C8H10O,NAs. B. wie oben. Aus W. 
kleine Nadeln. F. 236° unter Zers. Mit Na-Hypophosphit eine rotlichbraune Lag.
— Mononatriumsalz, C8H90 7NAsNa, 6H ,0 . Glanzende, flachę Prismen, die an der 
Luft verwittern. — Bariumsalz, (CgHjOjNAa^Ba, 3HsO. Yerfilzte M. von schwach 
gelben Nadeln. — 5-Amino-3,4-dimethoxyphenylarsensdure, C8H,s0 6NAb. Nitrovcrb. 
mit Fe(OH)j in alfeal. Lsg. reduziert, Wl. in k. W. oder A., 11. in verd. Mineral- 
aiiuren oder h. W. — Aua W . strahlige Biischel von Nadeln. F. 173° (korr.) unter 
Zers. Die Lsg. in verd. HC1 gibt mit einer Spur K 2CraO, eine leuchtend rote 
Farbung, nach der Behandlung mit H N 0S eine tiefrote Farbung mit Na-/? naphtholat. 
Die wss. Lsg. farbt sich mit FeCl„ rotlichbraun. Die ammoniakalische Lsg. gibt beim 
Erwiirmen mit Magnesiamixtur oder BaCl, keinen Nd., mit CaC)a einen schweren, 
krystallinischen N d.— E e d u k tio n  von  5 -A m in o -3 ,4 -d im e th o x y p h e n y la r se n -  
sa u re . a) Mit Na-Hypophosphit wie oben. CleHS0O4N1As3 . Wl. in den gewohn- 
lichen organischen Losungsmitteln, 11. in verd. Siiuren. b) Mit unterphosphoriger 
Saure; s. Einleitung. — 4- Oxy-3-methoxyphenylarsensaure, C,H90 6Aa, HsO. W l. in 
k. W . oder A., 11. in Essigsaure oder h. W. Aus W. derbe, glanzende, rhombiache 
Prismen. D ie wasserfreie Saure schm. bei 190° (korr.). Ca Salz, swl.; Ba- und
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Mg-Salz, 11. Beim Erwiirmen mit einer yerd. Lag. von unterphosphoriger Siiure 
entsteht 4I4 '-B ioxy-3 ,3 ,-dimethoxyarsenobemol ais farbloser Nd. — Acetylderivat, 
C9Hu Oe As. Aus E s s ig e s te r w e n ig  A. farblose, gliinzende Tafeln. F. 186° (korr.); 
Sinterung von 182° an. LI. in W. oder A., wl. in A. oder Essigester. — 4,4'-Di- 
oxy-3,3'-dimethoxydi]phenylarsensaurel C14H]6O0As, P/jHjO. Nebenprod. Aus viel 
W. in strahligen Biischeln yon kleinen Prismen. F. 234° (korr.); Sinterung yon 
227° an. Ba-Salz, sw l.; Mg-Salz, nicht. — 5-Nitro-4-oxy-3-mcthoxyphenylarscnsaure, 
C7H80 7NAs. B. wie oben; die Hauptmenge der Siiure mit NaaC03 neutralisiert. 
Aus W. glanzende Blattehen; zersetzen sieli allmiihlich oberhalb 260°, ohne zu schrn.
— Beim Erwarmen mit einer yerd. Lsg. von unterphosphoriger Saure ein hellgelber, 
korniger Nd. von 5,5'-Dinitro-4,4'-dioxy-3,3'dimethoxyarsenobenzol. — S,5'-JDiamino- 
4,4'-dioxy-3,3'-dimethoxyarsenobemolchlorhydrat) CUH160 1N2A32, 2 HC1,2 HaO. Siiure 
in alkal. Lsg. mit einer Lsg. yon Na-Hyposulfit und MgClj l 1/, Stde. auf 60° in 
einer C03-Atmosphare erbitzt. In CH3OH, der HC1 enthalt, gelost, durch A. ge- 
fallt. Schwach gelbes Pulyer, 11. in W. und CH8OH, weniger in A ., unl. in A. 
oder Aceton. Zersetzt sich scharf bei 186° (korr.). Aus yerd. HC1 fallt das Chlor- 
hydrat auf Zusatz von konz. HC1. — 3-Oxy-4-methoxyphenylarsen$aure, C7H„06As,
H ,0 . Aus 5-Aminoguajacol. Aus W. kurze, derbe, abgeflachte Prismen. Schm. 
wasserfrei bei 189° (korr.). Wl. in A. oder den anderen Losungsmitteln. Ca-Salz, 
swl.; Ba- und Mg-Salz, 11. Beim Erwiirmen mit einer yerd. Lsg. von unterphos- 
phoriger Siiure ein farbloser Nd. yon 3.3'-Dioxy-4,4'- dimethoxyarsenobenzol. — 
Acetylderivat, C„Hn 0 0As. Aus Bzl. -j- wenig A. wollahuliche Nadeln; zersetzen

sich allmiihlich oberhalb 200°. LI. in .W., 
0<*er Essigester, wl. in Bzl. oder PAe.

i ----- . | i |j — 5-Nitro-3-oxy-4methoxyphenylarsensdurc,
OH<^ -As : As— -------h  C7H80 7NAs. Aus W ., worin sie ziemlieh

wl. ist, sternformige Biischel yon pris- 
matischen Nadeln. F. 252° (korr.); oberhalb 220° allmiihlich Dunkelfarbung. Beim 
Erwarmen mit h. unterphosphoriger Saure entsteht ein hellgelber Nd. von 5,5-Di- 
nitro-3,3' dioxy-4,4'-dimetlioxyarsenol)enzol. — E e d u k t io n  y on  5 -N itr o -3 -o x y -
4 -m e th o x y p h e n y la r se n sa u r e . CnH^O^NjAs^, 2HC1. Mit Na-Hyposulfit wie 
oben. — 3'-Amino-4'-oxy l,3-diazol-5,l'-arsenolenzol (vgl. nebensteh. Formel). Ein 
Gemisch yon 3-Amino-4-oxyphenylarsensaure und l,3-Benzodiazol-5-arsensśiure in 
molekularem Verhaltnis mit Na-Hydrosulfit reduziert. Chlorliydrat, C13Hn ON3Aa3, 
2HC1, 3HjO. Schwach gelbes Pulyer. LI. in W. oder CH,OH, weniger in A. u. 
fast unl. in A. oder Aceton. Zersetzt sich bei 206° (korr.). — Die Base lost sich 
leicht and yollstiindig in NaOH und in CHsOH, der HC1 enthalt. (Journ. Cbem. 
Soc. London 117. 865—75. Juli. [19/5.] London, E. C. I., Wellcome Chemical 
Eesearch Laboratories.) SONN.

T. B. A ldrich, Derivate der Trihalogenłertiarbułylalkohole. Teil III. Ber Ben- 
zoesaureester des Trichlortertiarbutylalkohols (Chloretor benzoesaureester). (Teil II. ygl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 40 . 1948; C. 1919. I. 817.) Der Benzoesaureester des 
Trichlortertiarbutylalkohols (Chloretonbenzoesaureester), Cn Hu OaCls, ist erhalten durch 
Erhitzen molekularer Mengen von Benzoylchlorid u. wasserfreiem Chloreton auf dem 
Wasserbade. Aus miiBig starkem A., F. 34—35°, Kp U3 220—235°, WlLLGEEODT u. 
DtlRR (Journ. f. prakt. Ch. [2] 39. 286) haben ein Ol erhalten; 11. in A., Aceton, 
Chlf., A., Eg., Bzl. etc., wl. in W. Mit W.-Dampf unzers. fliichtig. Gegen Alkali 
ist der Ester ziemlieh bestandig, gegen konz. HNO, ebenfalls beBtandig im Gegen- 
satz zu den aliphatischen Estem. Die Verb. besitzt geringere hypnotiache und 
anasthetisehe Eigenschaften und ist weniger giftig, ais die bisher untersuchten 
Ester. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 15Ó2—7. Juli. [12/5.] Detroit, Mich., Lab. 
of Pabke, D ay is u. Co.) S te in h ob st.
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M arie R eim er und E liaabeth  Stew art G atew ood, 1)ie Herstellwng von
o-Nitrobenzoesdure. Das mit alkal. Permanganatlsg. oxydierte Reaktionsgemisch 
aus o- und p-Toluol wird filtriert und auf 900 ccm pro 30 g Ausgangsmaterial ein- 
geengt. Durch Ansauern wird nur die p-Saure ausgefallt. Die alkal. gemachte 
Lsg. wird dann auf ein kleines Volumen eingeengt und mit HC1 ausgefallt; das 
erhaltene Gemisch yon o- und p-Saure wird in dem zehnfachen Gewicht CH3OH 
gel. u. mit HC1 geBattigt. Nacłi 2-stdg. Erhitzen wird CHaOH abdestilliert u. mit 
Eis gekuhlt. Die ausgeschiedenen Krystalle des p-Estera werden abgesaugt, das 
erhaltene 5 l mit verd. Na2C03-Lsg. ausgewaschen, mit A. eitrahiert u. im Vakuum 
mehrfach fraktioniert. Kp.u  160°, Kp.19 162°, Kp.tl 167°. Der Ester wird mit 1 g 
KOH auf 1 g  Ester in 16 g k. A. yerseift. Das Kaliumsalz bildet eine perlmutter- 
artige M. von Krystallen u. ergibt mit HC1 o-Nitrobenzoesaure yom F. 147—147,5°. 
SchneeweiBe M. Die Anwesenheit von p-Saure wird durch Erniedrigung des F. 
erkannt. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 42. 1975—78. Juli. [24/4.] New York, BARNARD 
College.) - S t e i n h o r s t .

W alter H iick el, Der Energieinhalt der Polymethylenringe. Auf G-rund der 
Arbeit yon F a ja n s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 643; C. 1920. I. 812) iiber die 
Verbrennungswarme des atomaren C und die Bildungswarme organischer Verbb. 
aus Atomen hat Vf. die Berechnungen v. St e ig e r s  (Ber. Dtsch. Chem. G es. 53. 
666; C. 1920. I. 856) auf alicyclische KW-stoffe ausgedehnt. Er weist nach, daB 
die Schlusse, die R o t h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 309; C. 1913. I. 1112) aus 
unanfechtbarem Zahlenmaterial zieht, trotzdem nicht zu Eecht bestehen. Durch 
zahlenmiiBige Berechnung der Energie der yerschiedenen Ringbindungen wird 
gezeigt, daB diese Bindungsenergie mit dem chemischen Yerhalten, wie mit der 
BAEYERschen Spannungstheorie yollkommen im Einklang steht. Die Verbrennungs- 
warmen andern sich bei den Polymethylenen nicht, wie in den anderen Reihen, 
um den gleichen Betrag fiir ein CHS. Ais MaB fur die Anomalitat ist daher der 
Wert der Verbrennungswarme fiir ein CH, anzusehen. Die Abweichungen der 
fiir' die yerschiedenen Polymethylene berechneten Werte yon dem  Werte 158 Cal. 
fiir ein CHa in n. Kette geben ein MaB fiir den anomalen Energieinhalt der Ringe. 
So findet man der Reihe nach fur Athylen, Irimełhylen, Tetramethylen, Penta- 
methylen und JKexamethylen folgende Werte fur die Verbrennungswśirme yon CHj: 
170; 163,5; 165,5; 159; 158. Der bei den bisherigen SchluBfolgerungen begangene 
Irrtum beruht darauf, daB man z. B. beim Vergleich des Trimethylens mit dem 
isomeren Propylen nicht in Rechnung gezogen hat, daB letzteres eine norm  ale  
C-C-Bindung neben zwei a n o m a le n , ersteres aber drei in anderer Weise ano- 
m ałe  C-C-Bindungen enthalt. Es ist richtig zu sagen, daB z. B. eine Vierring- 
verb. energiereicher ist ais die isomere Dreiringyerb., aber falsch, daraus zu 
schlieBen, daB der Vierring energiereicher ist, ais der Dreiring. Ais zweckmaBiges 
MaB fiir die Anomalitat der C-C-Bindungen im Ringe kann man die Zahlenwerte, 
die sich nach Abzug der n. Bindungeeuergien yon der Bildungswarme der Verbb. 
aus Atomen ergeben, ansehen. Diese nahem sich stets dem ganzen Vielfachen yon 
137,5 (Energie der n. C-C-Bindung), das der Zahl der Ringbindungen entspricht, 
und zum ubersichtlichen Yergleieh teilt man sie daher durch die Zahl der Ring
bindungen. So erhalt man den Energie wert einer anomalen Ring-C-C-Bindung, den 
man dem der n. gegenubergestellt. Die Bildungswarme der Verbindungen aus den 
Atomen wird nach der Formel yon F a ja n s  berechnet: m 381 +  2 n 74,4 — A, 
worin m die Anzahl der C-Atome, 2 n die der H-Atome, A die beobachtete Yer- 
brennungswiirme bei konstantem Yolum bedeuten. Der Yergleieh der im Original 
a n g eg e b en e u  Zahlenwerte zeigt, daB die Energie der Ringbindung mit zunehmen- 
der Zahl der C-Atome im Ringe zunimmt; sie steht also im Einklang mit der 
Spannungstheorie, weuigstens Boweit es sich um die niederen Glieder handelt.
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Einige Werte bediirfen aber noch der Aufklarung. D ie erhaltenen Werte geben 
nur ein ungefahres Bild der Energieyerhaltnisse in den yerschiedenen Ringen derart, 
daB sich wohl die Reihenfolge der graduellen Yerschiedenheiten festlegen laBt, 
daB es aber zum mindesten yerfriiht ist, mit diesen Zahlenwerten genaue ąuanti- 
tatiye Recbnungen durchzufiihren. Immerhin lassen die gewonnenen Ergebnisse 
eine rechnerische Verwerwertung dort zu, wo es sich lediglich um Vergleiche der- 
selben Art wie bei ihrer Ableitung handelt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1277 
bis 1283. 10/7. [22/5.] Gottingen, Allgem. Chem. Lab. d. Univ.) PoSNEK.

3). H. Brauns, Menthol und Phenylhydrazinderivate der hoheren Feltsawen. 
Menthyllaurat, Cs2H4a0 3. Aus Laurinsaurechlorid u. uberschussigem Menthol beim 
Erhitzen. FI. D.aot 0,8915; [a]D'° =  —46,07°, [M]D5° =  -155,9°. Auabeute 37%.
— Menthylmyristat, .Cu E iaOs , F. 21—22° (H il d i t c h , Journ. Chem. Soc. London 
101. 192; C. 1912. I I .  1444, gibt den F. zu 32° an). D .2°4 0,882; [a]D10 =  —42,33°; 
[M]DS° =  —155,1°. Ausbeute 48%. — Menthylpalmitat, Ca6HS0O„ F. 32°; sil. in A.
D.8°4 0,8848, [a]D!0 =  —39,10°; [M]D“  =  —154,2°. — Menthylstearat, CssH54Os, 
F. 38—39°. D.“  0,8665, [«]D<5 =  —36,60°, [M]D45 =  —154,6°. Ausbeute 20°/0. — 
Menthylarachidat, C.0H59O2, F. 55° aus A. D.“ ,  0,8566; [«]D55 =  —30,63°, [M]„55 =  
—138,0°. D ie Verb. ist nicht ganz rein. — Palmitinphenylhydrazid, Cj»Hj8ON, =  
C^HjiO-HNNHCjH,. B. beim Erhitzen von Palmitinsiiure und uberschussigem 
Pheuylhydrazid. Aus A., F. 105°. Ausbeute 25°/0; 1. in h. A., Chlf. u. A., wl. in 
k. A. — Stearinphcnylhydrazid, C2łH41ON, =  C18HS60*HNNHC6HS. Aus A., F. 110 
bis 111°. Kleine, diinne, rechtwinklige Prismen. (Stp.ACHE und I r it z e r , Monats- 
hefte f. Chemie 14. 37, geben den F. zu 105—107° an.) Ausbeute 18°/o- 0,076 g 
losen sich bei 29° in 100 ccmA. — Arachidinphcnylhijdrazid, CjaH^ONj =  C10HsaO- 
HNNHCjHj. Aus A. diinne Prismen vom F. 108—109°. Ausbeute 29%. Bei 27° 
losen sich 0,050 g, bei 40° 0,0530 g in 100 ccm A. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 
1478—81. Juli. [1/5.] Washington, Bureau of Chem. Dept. of Agriculture.) St e i n .

H. Standinger und S. Schotz, Ketene. XXXIII. Yersuche zur Herstellung 
vmi optisch-aktiven Ketenen. (32. Mittlg. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53.1092; C. 1920. 
III. 381.) Das ais Zwischenprod. fiir die Darst. eines opt.-akt. Ketens in Betracht 
kommende Cyanhydrin des Camphers konnte unter verschiedensten Versuchs- 
bedingungen nicht erhalten werden. Diazocamphan lieB sich aus dem Campher- 
hydrazon nicht darstellen, da dieses sich sehr leieht in das Ketazin yerwandelt. 
Die Darst. eines Ketens uber Allocamphermethylestersaure — >- Bromallocampher- 
methylestersaurechlorid scheiterte daran, daB beim Bromieren des Saurechlorids 
schon bei tiefer Temp. unter Abspaltung von Chlormethyl Anhydridbildung ein- 
tritt. Allocamphermethylestersaurechlorid spaltet mit Triathylamin HC1 ab, aber 
sehr langsam und unvollkommen. Dagegen kommt man von der Camphocarbon- 
saure aus zu Polymerisationsprodd. u. anderen Deriyaten eines aktiven Ketons I. 
Bromcamphercarhonsaurebromid gibt in A. mit Zn eine gelbe Lsg., aus der sich 
durch PAe. ein dimolekulares Prod., wahrscheinlich das Pyrononderiyat EL, ab- 
seheiden liiBt; Verb. II. entsteht auch durch langeres Erhitzen von Camphocarhon- 
siiurechlorid auf 100° unter quantitativer Abspaltung von HC1. Durch Einw. von 
tert. Basen auf Camphocarbonsaurechlorid in A. erfolgt Abspaltung von HC1 und 
Polymerisation des intermediar entstehenden Ketens I. zu einem schwer trennbaren 
Gemisch der beiden stereoisomeren Cyclobutandionderivate III. u. IV. Diese beiden 
Verbb. entpolymerisieren sich beim Erhitzen uber den F ., doch polymerisiert sich 
das entstandene monomere Keten I. sofort wieder zu dem durch Erhitzen nicht 
entpolymerisierbaren Pyrononderiyat II.; erhitzt man die Verbb. III. und IV. in 
Ggw. von SCHlFFschen Basen, z. B. Benzalanilin, so yerbindet sich das freie 
Camphoketen mit letzterem zu den stereoisomeren £?-Lactamen V. u. VI.; Erhitzen 
yon III. oder IV. mit Chinon ergibt die chinoide, orangegelbe Verb. VII. — Das
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Auftreten von 2 stereoisomeren Polymerisationsprodd. des Ketens I. ist ein sicherer 
Beweia dafiir, daB in den poiymeren Ketcnen keine Molekulyerbb., sondern Cyclo- 
butanderivate yorliegen.

U li
HsG - ' ' ' '^ P '~ '^ |C :C : 0  

i. <5kch.).
H ,cL  I >C: O

V ersu ch e . Camphocarbonsaurechlorid, auB der Saure mit Thionylchlorid in 
der Kalte (12 Stdn.); Nadelchen (aus PAe.), schm. bei Handwfirme, zera. sich beim 
Dest. im Vakuum; reagiert lebhaft mit W . — Camphocarbonsaure -p  - toluidid, 
C18H230 3N, Priamen (aus A.-PAe.), F. 102,5—103,5°. — Durch 1-stdg. Erhitzen des 
Chlorids auf 170°, besser durch 3-tagigea Erhitzen auf 100°, erhalt man Verb. 
CmHlsOi =  II.; weiBe Nadeln (aus CH3OH), F. 195-196°, 11. in 1 .  und Bzl., wl. 
in A.; [a]D =  -{-203,8° (in Bzl.), -f-303,1° (in Essigester); zers. sich beim Erhitzen 
im Yakuum vollatandig, ebenso mit Benzalanilin bei 250°. — Durch Sauren oder 
Alkalien wird Verb. II. unter Anlagerung von 1 Mol. HjO in eine Saure Ci t H30Ot 
=  VIII. verwandelt, zu dereń Darst. man Verb. II. ca. 44 Stdn. mit k. konz. HC1 
schiittelt; Krystalle (aus Eg.), F. 262°, wl. in A ., 11. in A.; liefert beim Erhitzen 
im Vakuum auf ca. 290° Verb. II. zuriick, auBerdcm etwas Campher, der Teichlich 
beim Erhitzen im offenen Rolir auf 260° entsteht. Das Na-Salz iBt wl. Bei 24-stdg. 
Erwarmen" mit wss. KOH auf dem Wasserbade spaltet die Saure VIII. COs ab 
unter B. eines Ketons CllH30O3 ■= IX .; Krystalle mit IHjO (aus wss. A.), F. 180°; 
gibt in CHsOH mit FeCI3 eine tief blauviolette Farbung; zers. sich bei langerem 
Stehen, geht beim DeBt. im Hochyakuum anscheinend in das wasserfreie Keton 
(s. u.) vom F. 180° uber.
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Das aus Camphocarbonsaurechlorid mit Br entstehende Bromeamphocarbon- 
saurechlorid ist bromhaltig; leitet man nach Beendigung der Bromeinwrkg. noch 
HBr durch die FI. und entfernt von Zeit zu Zeit das Gemisch yon HBr und abge- 
spaltener HC1 durch trockene C 02, so erhalt man reines Bromcamphocarbonsaurc- 
bromid, Cu H14OaBr2; Pyramiden (aus PAe.), F. 80—810; feuchtigkeitempfindlich, 
zers. sich rasch an der Luft. Bei Einw. von Zn in A. entsteben Verbb. II. und 
Saure VIII. — D ie HCł-Abspaltung aus Camphocarbonsaurechlorid (g. o.) erfolgt 
durch Chinolin in A. unter Durchleiten von C02: cis-Dicamphocydobutandion, 
(Cu Hi40j)2 =  III., kompakte Krystalle (aus A.), F. 152—153°; [a]D =  -(-116,3° in 
Bzl., +126 ,8° in Essigester; gibt mit FeClj in CHaOH ultramarinblaue Farbung, 
die mit methylalkoh. KOH yiolett wird; trans -Dicampliocydobutandion,
=  IV ., Niidelchen (aus A.-PAe., dann CH3OH), F. 150—151°; [«]D =  + 6 1 ,1 °  in 
Bzl., -(-62,9° in Essigester. Beim Erhitzen auf den F. farbt sich III. etwas raschcr 
gelb (freies Keten) ais IV .; durch 10-minutiges Erhitzen auf 160—170° gehen beide 
in Verb. II. uber. Mit p-Toluidin liefern beide bei 105° Camphocarbonsaure-p- 
tolnidid, mit konz. HC1 die Saure VIII., mit methylalkoh. Kali Camphocarbonsaure- 
methylester, CI2H I90„ (Kp.ls 142°, [a]D =  -(-57,91° in Essigester), mit athylalkoh. 
Kali das Dicamphoketon Cn S soO} =  IX., das am besten durch 4-tfigiges Schiitteln 
eines der Dimeren III. oder IV. mit wss. 25% ig. NaOH erhalten wird; Krystalle 
(aus CH3OH), F. 180—182°; gibt mit FeC)3 in CH30H  kobaltblaue Farbung, auf 
Zusatz von KOH rotlichbraun. — Einw. von Phosgen auf Natriumcampher gibt 
Borneolcarbonat, F. 216—217°.

Durch P/s - stdg. Erhitzen der Verbb. HI. u. IV. mit Benzalanilin in PAe. im 
Robr auf 150—160° erhiilt man ein Gemisch der stereoisomeren Lactame Cu ILu Ot f t  
=  V. u. VI.; das in groBerer Menge entstehende bildet farblose Nadeln (aus A.), 
F. 165,5°, [«!d =  —(-93,1° in Essigester; das 2. Prod. bildet weiche Nadeln (aus A.), 
F. 195—196°. — Dicamphochinodimethan, Cj0Hs2Oj =  VII., entsteht neben Campher 
aus III. und IV. bei l^ -std g . Erhitzen mit Chinon in A. im Robr auf 150—160°; 
orange Krystalle (aus A.), F. 305—306°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1105— 24. 
12/6. [15/3.J Zurich, Chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) HóHN.

R ohkautschnk, setne nićhtgesaitigte Natur, setne Konstituticm. Allgemeine 
Bemerkungen iiber die Arbeiten uber die Anzahl der Doppelbindungen im 
Kautschuk und uber seine Konstitution, unter besonderer BeriicksichtigUDg der 
Arbeiten von H a b r ie s , die durch die Ozonisation zur Aufstellung der Achtring- 
formel fiihrten. (Caoutchouc et Guttapercha 17. 10464—66. 15/8.) F o n r o b e r t .

R ohkantschuk. Konstitution. Besprechung der Arbeiten von H a r r ie s  iiber 
die Ozonide der synthetischen Kautschukarten. (Caoutchouc et Guttapercha 17. 
10472. 15/8.) F o n r o b e r t .

Richard. M eyer, Hydrierende Spcdtung organischer Farbstoffe. Die bei den 
Azofarbstoffen hiiufig zur Konstitutionsbestimmung benutzte hydrierende Spal- 
tung laBt sich auch auf anderen Farbstoffgebieten verwenden, wobei konzen- 
trierte HJ-Saure gute Dienste leistet. Diese erwies sich auch ais brauchbar 
zur Spaltung von Azokorpern. D ie Konstitution von Alizarin-JDirektviolett B  (I.) 
und von Alizarin-Direktgriln G (II.) ist nach der Darstellung dieser Farbstoffe 
(D.R.P. 181879; C. 1 9 0 7 . II. 765) bekannt. Dagegen ist fiir die Farbstoffe AU- 
zarin-Irisol und Alizarin-Cyaningrun G (D .RP. 84509 und 86150; C. 9 6 . I. 
1286) Zabl und Stellung der Sulfosauregruppen nicht bekannt. Es wurde nach- 
gewiesen, daB die Zus. von Alizarin-Irisol und Alizarin-Direktyiolett einerseits und 
von Alizarin-Cyaningrun und Alizarin-Direktgriin andererseits gleich ist. Nach 
Ausfśirbung und spektroskopischem Vergleich konnten diese beiden Farbstoffpaare 
moglicherweise identisch sein. Zur Entscheidung wurde die hydrierende Spaltung 
benutzt. Alizarin-Direktviólett B, lieferte in ed. Eg. bei Zusatz von HJ-Saure
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(D. 1,7) bis żur Entfarbung durch was. SOs Leukochinizarin, C14H10O4 (rotbraune 
Krystalle aus A., F. 150°), und 1,2,4-p-Toluidinsulfosaure, C,HBOsNS (farblose, 
rhombische Tafeln aus W.). Dieselben Spaltstiicke lieferte in analoger Weiae AU- 
tarin-Direktgriln G. In beiden Fallen bestatigten also die Spaltung die bekannte

CO NH.CaH3(SO,H)-CHs CO NH-C8H3(SOS3H)-CH,

| II. I

NH.C8H3(SOsH).CH,

CO NH-C,Hs(S0 3H).CH3 CO NH • CeH,(SOtH) • CH,

O NH.C„H3(S03H).CH,

Konstitution. Die beiden anderen Farbstoffe lieferten dagegen bei gleieher Behandlung 
neben Leukochinizarin 1,3,4-p- Toluidinsulfosaure, C,H90 3NS (schwefelgelbe Nadeln. 
Betrachtlich schwerer 1. ais die 1,2,4-Saure); sie sind also mit den erstgenannten 
Farbstoffen nicht identisch, sondem isomer, u. ihre Konstitution ist: Alizarin-Irisol 
(III.) und Alizarin-Cyaningriin G (IV.). Eine altere Unters. des Alizarin-Cyanin- 
gruns (Fr ie d l a n d e r , S c h ic k , Ztschr. f. Farben- u. Testilehemie 2 . 430; C. 1 9 0 4 . 
I. 101) zeigt iibrigens, daB das damalige Handelsprod. eine Monosulfosiiure des 
Chinizaringriins enthielt, wiihrend der Farbstoff jetzt im wesentlichen aus der Di- 
sulfosaure besteht. Es wird weiter nachgewiesen, daB sich die 1,2,4-p-Toluidin- 
sulfosaure leicht mit Chinizarin, bezw. Leukochinizarin kondensiert (in sd. 90°/„ig. 
Eg. mit Natriumacetat und SnCls), wahrend die 1,3,4-Saure dazu nicht fahig ist.

Methylorange liefert in h. W. mit Natriumhydrosulfit oder beim Kochen mit 
rauchender HJ-Saure Sulfanilsaure und N-Dimethyl-p-phenylendiamin (Ol, Kp. 257°. 
Nadeln aus Bzl. -|- Lg., F. 39°). Acetylverb., CI0H14ON,. Nadeln aus Wasscr. 
F. 130°. Diphenylaminorange lieferte in h. W. mit Natriumhydrosulfit oder in 
sd. A. mit HJ-Saure Sulfanilsaure und p-Aminodiphenylamin, C,jH1sN2. Nadeln 
aus A .,' F. 66°. Metanilgelb liefert nach beiden Methoden Metanilsaure (Nadeln 
aus W.) und p-Aininodiphenylamin. Kongorot liefert mit Hydrosulfit oder beim 
Erhitzen mit KJ-Saure Benzidin u. l,2-Diaminonaphthalin-4-sulfosaurc, C,„H10O3N3S. 
Rotlichgraue Krystalle aus angesiiuertem W .; ewl. in W. Zers. sich in alkal. Lsg. 
unter Braunfarbung. Naphthylenrot liefert nach beiden Methoden 1,2-Diamino- 
naphthalin-4-sulfosaure und 1 ,5-Diaminonaphthaltn, C1()H10N ,. Rotliche Nadeln 
aus W. F. 189,5°. — Sulfat, C^HuN,, H aS 04. Graue Nadeln aus W ., wl. in W. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 3 . 1265—76. 10/7. [4/5.] Braunschweig, Chem. Lab. d. 
Techn. Hochschule.) P o s n e r .

Thom as S la te  Price, Kompleze Metallammine. Teil I I I .  Dichlorłełrapyridtn- 
Jcobaltsalze. (2. Mitt. vgl. P b ic e  und B b a z i e b , Journ. Chem. Soc. London 1 0 7 . 
1713; C. 1916. I. 600.) Dichlorłetrapyridinkobaltchlorid, [Cl,CoPy4]Cl, 6H sO, und 
trans-Dichlortetramminkobaltchlorid, [CljCo(NH3)4]Cl,HsO, geben keine Additions- 
verbb. mit HalogenwasserstofiFsauren. Auch mit zweibasischen organischen Sauren 
(Oial-, Malon- und Thiodiessigsaure) gab Dichlortetrapyridinkobaltchlorid keine 
Additionsverb.

E s p e r im e n te lle s .  DićKlortetrapyridinkobaltćhlorid, [CljCoPy4]Cl, 6 H .0  (vgl. 
W e r n e r  und F e e n s t r a , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 9 . 1538; C. 1 9 0 6 . II. 95). Um 
die Menge Cl, die in das Mol. eintreten soli, besser abmessen zu konnen, wurde es 
elektrolytisch entwickelt in Ggw. der Lsg. von CoCls , die Pyridin enthielt. Im 
Gregensatz zu den Angaben von W e r k e r  und F e e n s t r a  lieB sich bei gewohn-
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licha: Temp. nur eine ca. l°/0ig. Lsg. herstellen, und diesc gab mit HgCl,, Co(NOa)s 
und FeCls ohne weiteres Ndd. — Das N iłrat, [CisCoPy4]N 03, x H ,0  =  C20Hso0 3- 
N6CI,Cd, xH ,0 , enthielt immer mehr ais das eine Mol. Krystallwasser, das W e r n e r  
und F e e n s t r a  gefunden. Die Salze, die nach dem Waschen mit W. mit wenig 
A. und dann mit A. gewaseben wurden, koimtcn nur sehr schwer in lufttrockenem 
Zustand erhalten werden. — DichlortctrapyridinkobaUdithionat, [Ci2CoPy4],Ss0 6, 
xH20 . Griines, mikrokrystallinisches Pulver. C40H40OeN8Cl4S3Coj, x H ,0 . — Doppel- 
sals, 2[Cl1CoPy4]Cl, 3HgCl2; C40H40N8C]„Co2, 3HgCl2. Unl., schwach griiner, mikro- 
krystallinischer Nd. — .Dichlortctrapyridinkobalttctranitrodiaminkobaltat, C20H26O8- 
N10Cl2Co2, xHjO. B. aus Chlorid u. Tetranitrodiaminkobaltkalium. Schwach gelb- 
licligruner, mikrokrystallinischer Nd. — Dichlortetrapyridinliobaltbenzylthiosulfat, 
[ClsCoPy4]S20 3*C7H7 =  C27H!70 3N4CJ2S2Co. Unl. in W . Schwach griiner, mikro
krystallinischer Nd. — Die Salze mit zweibasischen organischen Sauren scheinen 
leichter 1. zu sein ais das Chlorid. Mit Oxalsaure erhielt Vf. eine Verb. , die der 
Analyse nach die Zus. 3J[Cl2CoPy4]C20 4H, 4H 20!, [Cl2CoPy4]Cl, 6HsO liatte. Dieses 
Salz lieB sich nicht ohne Zers. umkrystallisieren und auch nicht durch Befeuckten 
mit einer gesiittigten Oxalsaurelsg. in ein reines Prod. iiberfuhren. (Journ. Chem. 
Soc. London 117. 860—65. Juli. [28/5.] Birmingham. Municipal Technical School. 
Chemical Department.) S o n n .

W alter A. Jacobs und M ichael H eidelb erger. Synthesen in der Ginchonin- 
reihe. Teil IV. N itro- und Aminoderivate der Dihydroalkaloide. (Teil III. vgl. 
H e id e l b e r g e r  und J a c o b s , Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 2131; C. 1 9 2 0 . I. 840.)
5 ■ Nitrodihydrochinin, Cj0H26O4N3 =  1. 50 g wasserfreies Dihydrochininsulfat

werden langsam unter Riihren 
CH bei 0° in 200 ccm rauchende

^ £ > ;C H -C H 2-CH2 HNOa (D. .1,52) gegeben. 
J Nach */4 -stdg. Stehen bei 0°

wird auf Eis gegossen. Nach 
CH30  I II N nahezu volliger Neutrali-

sation in stark verd. Lsg. 
(4 Liter) mit 25°/0ig. NaOH 
wird die Base mit NH4OH 
schnell ausgefallt. In 50°/o'S-

A. mit Eg. und NH4OH gereinigt, glanzende, schwachgelbe, hexagonale Schuppen. 
Zers. 220—222°. L. in A ., CH3OH, Aceton und Bzl., leichter 1. in der Wiirme. 
Sil. in Chlf. und verd. Sśiuren, swl. in A. Die Verb. gibt die Thalleochininrk. 
nicht und farbt sich am Licht purpurbraun. [«]D25 =  —200,0° (in Chlf., c =  
1,350). — 5-Nitrodihydrochininsulfosaure, C20H26O7N3S. B. ais Hauptprod. bei der 
Nitrierung von Dihydrochinin mit H2S 04 u. der theoretischen Menge H N 03, durch
24-stdg. Stehen von 5 g  der yorstehenden Nitroyerb. in 25 ccm konz. H2S 04 oder 
durch 24-stdg. Stehen einer Lsg. von 10 g  wasaerfreiem Dihydrochininsulfat in 
50 ccm konz. H2S 0 4 und Eintragen der erhaltenen Sulfosaure (mit Na-Acetat aus
gefallt) in 30 ccm rauchender HNO, (D. 1,52°) bei 0°. Flachę, schwach griinlich- 
gelbc Nadeln. [«]D“5 =  —133,0° (in ‘/a*11- NaOH, c =  1,000). Durch Hydrolyse 
mit HC1 (1:1) resultiert das 5-Nitrodihydrocbinin. — 5  - Aminodihydroćhinin, 
CsoH270 2Ns. Zu einer Lsg. yon 18,5 g 5 Nitrodihydrochinin in 185 ccm konz. HC1 
werden bei 0° 45 g Zinnchloriir gegeben. Man laBt die Rk.-Temp. nicht iiber 35° 
steigen. Aus h. Bzl. Rosetten kleiner, gelber Nadeln. F. 220—221° [G-ie m s a  und 
H a l b e r k a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52 . 922; C. 1919 . III. 52) geben den F. zn 
217—218° an]. Sil. in Chlf., 11. iu CH3OH und A., wl. in Aceton, swJ. in A. und 
k. Bzl. Am Licht tritt purpurbraune Fiirbung ein. In yerd. Sauren mit orange- 
roter Farbę 1. Die Verb. gibt die Thalleochininrk. und wird mit Diazoverbb. zu 

IL 3. 39



550 D. O b g a n is c h k  Ch e m ie . 1920. III.

Aminoazofarbstoffen gekuppelt. — 5 - Nitroiithyldihydrocuprein (5 - Nitrooptoćhiri), 
20 g wasserfreies Athyldihydrocupreinsulfat werden bei 0° mit rauchen- 

der HNO„ nitriert. Gliinzende, schwachgelbe, hesagonale Plattchen vom ZerB.-Punkt 
225—226°. Swl. in k. A . und Aceton, 11. in der Warme, 1. in k. CHsOH und 
Chlf. [«]D” ,S =  —198,2° (in Chlf., c =■ 0,515). Das Hydrochlorid bildet sehwach- 
gelbe, empfindlichc Nadeln. — 5 - Aminoathyldihydrocuprein (5 -Aminooptochiń), 
C2 ,H ,0OjN3. A us 85%ig. A . kleine, citronengelbe Plattchen vom F . 214—215* 
(unter langsamer Zers.). Sil. in Chlf., 11. in CH,OH und A ., wl. in Aceton. Die 
Lsg. in h. Bzl. gibt beim Abkiihlen eine gelatinose M. [cc]Du,s =  —15,9° (in absol.
A., e =  1,034) {GriEMSA und H albebkann (1. c.) gibt [«]DS° ■= —13,2 und F. 211 
bis 212° an}. — 5-Nitrodihydrochinidin, C10H,5O4Ns. B. durch Nitrierung von 
wasserfreiem Dihydroehinidinsulfat oder 50°/o’g- A. F. (unter Zers.) 208—209°. 
[«]D23 => -f-326,5° (in absol. A., c =  0,668). Die Verb. ergibt die Thalleochininrk. 
nicht. LI. in A ., Chlf., Aceton und Athylaeetat, wl. in Bzl., swl. in A. Nitrat, 
C30HS5O<N3• HNO,>2 HjO. Aus A. schwachgelbe Ehomben, die sich bei 142—145° 
aufbliihen. LI. in CHsOH, A ., Aceton und Chlf., langsam 1, in W ., swl. in h. 
Bzl. [a]D3! (wasserfreies Salz) =  -{-232,8° (in W., c =  0,896). — 5-Aminodihydro- 
ćhinidin, C10HJ7OaN 5 . Aus A. kleine, rhombisehe Plattchen. Zers.-Pu.nkt 238—242°. 
[a]Ds0 =  -f-115,50 (in absol. A ., c =  0,870). In k. A. weniger 1. ais in CHsOH, 
in h. Chlf. leichter 1. ais in h. Aceton. Die Verb. ergibt die Thalleochininrk. —
5-Nitroathyldiliydrocupreidin, C,1H j-01N3. 5 g Athyldihydrocupreidin werden lang
sam bei Tempp. unter 0° zu 25 ccm rauchender H N 03 (D. 1,52) gegeben. Nach 
Zugabe von 5 ccm konz. H5S 04 liiBt man 20 Min. kalt stehen und gieBt dann in 
1500 ccm W . Aus 50%ig. A. Rosetten und Fedem kleiner, citronengelber Nadeln 
vom F. (unter Zers.) 220—221°. [k]dss =  -j-322,4° (in absol. A ., c =  0,951). L. 
in A., Aceton, Bzl. u. A., sil. in Chlf. — 5-Aminoathyldihydrocupreidin, CalH,aOsN,. 
Aus 85°/0ig. A., dann aus viel Toluol. Rosetten kleiner, citronengelber Nadeln vom 
F. 216—217°. [a y ° '6 =  -6 9 ,4 °  (in Chlf., c == 1,017), bezw. +91,6° (in absol. A., 
c =  0,524). In A. weniger 1. ais in CHsOH. LI. in h. Chlf. Swl. in k. Toluol. 
D ie Verb. ergibt die Thalleochininrk. — 5-Nitrodihydrochinan, CS0H260 3N8*3,5Ha0.
B. durch Nitrierung von Dihydrocliinautrihydrat (vgl. Journ. Americ- Chem. Soc.
4 2 . 1489; nachst. Ref.). Die durch Ausathern erhaltene Nitroverb. ergibt aus 50%ig. 
A. radiale Massen schwachgelber, empfindlicher Nadeln. Das Hydrat schmilzt bei
67,5—69°. [«]D22 =  -f-80,20 (in 95°/„ig. A ., c =  1,059). LI. in A ., Aceton und 
Chlf., weniger 1. in A. Die Verb. ergibt die Tballeochininrk. nicht. Die Reduktion 
zur Aminoyerb. gelang nicht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 2 . 1481— S9. Juli. [4/5.] 
New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) St e in h o r s t .

M ichael H eidelbergor und W alter  A. Jacobs, Synthesen in der Cinchomn- 
rcihe. Teil V. Dihydrodesoxychinin w id  Dihydrodesoxyćhinidin und dereń Derimte. 
(Teil IV. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 2 . 1481; vorst. Ref.) Die biologischen 
EigenBchaften der sog. ,,Deaoxy“-Verbb. sind vou Interesse. Es wird yorgeschlagen, 
an Stelle derVorsilbe „Desoxy“ die Endung „an“ zur Vereinfachung der Termino-

CH

H
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logie dieser Gruppe zu yerwenden. Die folgenden Serien sind untersucht: Dihydro- 
cbinin — >  Chlordihydrochinin — >- Dihydrochinan — >• Dihydrochinan — >- Di- 
hydrocuprean — >- Athyldihydrocuprean. Die Yerbb. lassen sich graphisch wie 
umBtehend darstellen.

I. D e r iv a te  d es D ih y d r o c h in in s . Chlordihydrochinin, CjoH55ONsC1. 133g 
wasserfreies Dihydrochinindibydrochlorid werden mit trockenem Chlf. zu einer 
diinnen Pastę verriihrt und zu einer Suspension von 200 g PC16 in Chlf. unter 
gutem Ktihlen gegeben. Nach 4—5-tagigem Erwiirmen auf 45—55“ wird auf Eis 
gcgossen. D ie mit NaOH ausgefallte Base wird mit A. ausgezogen. Aus h. Bzl. 
mit Lg. (Kp. 80—90°) ausgefallt; dann aus verd. A. und nochmals aus Lg. reBul- 
tieren groBe, rhombische Aggregate vom P. 143—144°. LI. in A., Aceton, Chlf. u. 
Bzl., wl. in A., awl. in k. Lg., leichter 1. in der Warme. In verd. HjSO., resultiert 
eine achwachgelbe, nicht fluorescierende Lsg. [«]D,1>3 =  -{-42,1°. — Hydrochlorid, 
GjoHiisONjCl-HCl. A ub 50%ig. A. kleine Platten. Wl. in k. A . und W ., 11. in 
der Wiirme. Zersetzungsbeginn 230°; F. (unter Zers.) 232—233°. [«]D’°'5 = —2,9° 
(in W.; c =  1,197). — Dihydrochinan (Dihy drodesoxy chinin), CL,0H„3ON1-3H JO. 
Chlordihydrochinin wird nach R a b e  (L ie b ig s  Ann. 3 7 3 . 107; C. 19 1 0 . I. 2103) mit 
Fe und verd. H jS04 reduziert. Die Aufarbeitung der filtrierten Lsg., die auf die 
Hiilfte mit W. verd. ist, geschieht vorteilhaftcr durcli Ausfallung mit uberschiissiger, 
4°/0ig. Natriumpikratlsg. Aus Aceton W. seidige Nadeln. Die wasaerfreie Verb. 
ist o lig. Eine Lsg. in verd. H2SO.i besitzt starkę, blaue Fluorescenz u. iat gegen 
Permanganat ziemlich stabil. D ie Base gibt die Thalleiochininrk. [«]D!* des Tri- 
liydrats =■—77,5° (in absol. A . c =  1,244). — Hydrochlorid, GioS„6ON2-RC\. Emp- 
findliche Nadeln vom F. 179—180°. [«]DS?'5 =  —6,8° (in W . c =  1,034). LI. in 
W., A., Chlf. und CHaOH. Swl. in k. Aceton und Bzl., 1. in der Wiirme. — Di- 
hydrochlorid, Ci0H2aONj -2 HC1- 1,5H20 . Schwach gelbe, radial angeordnete Massen 
haarartiger Nadeln. F. langsam von 158—210°. LI. in A. und Chlf. Sil. in W. 
Beim Behandeln mit HBr (D. 1,49) und Zusatz von Aceton bis zur Triibung resul
tiert ein Dihydrobromid in Form langer, empfindlicher Nadeln. — Dihydrochinan- 
mcthyljodid, CslHj9ONaJ*HjO. B. durch Einw. der Komponenten in Aceton. Aus 
25°/0ig. A. schwach gelbe, gliinzeude Plattchen und Prismen. Swl. in k. W., 11. in 
der Wiirme. Die wagserfreie Verb. sintert bei 110° und iat bei 145° vollig fl. 
[«]D21 =  —7,4° (in absol. A.; c =  1,145). Sil. in Chlf., in CH3OH u. A. weniger
1., fast unl. in Aceton. — Dihydrocuprean (Dihydrodesoxycuprein), ClslHalON3. 25 g 
Dihydrochinan werden mit 100 ccm HBr (D. 1,49) bia auf 125° erwarmt und dann 
3 Stdn. unter Riickfluii gekocht. Die im Yakuum eingeengte Lsg. wird auf l ‘/a 1 
mit W. verd. und mit 10°/o NaOH bis zur Lsg. versetzt. Aus Athylacetat kleine, 
empfindliche Nadeln vom F. 191—191,5°. Swl. in h. W ., 11. in CHsOH, A. und 
Chlf. Swl. in k. Bzl., 1. in der Warme. Aua Methylathylketon kleine, diinne 
Plattchen. =  —77,1° (in absol. A. c =  0,973). Die Verb. ergibt die Thalleo-
chininrk. nicht, mit diazotierten, aromatischen Aminen tritt in alkal. L sg . Kupplung 
eiu. — Hydrochlorid, ClslI2łON3■ HC1. Aus absol. A. dunne, gliinzende Plattchen. 
F- (unter geringer Zers.) 210°. [«]D:3 =  +1)5° (in W. c =  0,999). In W . mit 
griinlichgelber Farbę 11., die Lsg. gibt mit FeCl, eine Braunfarbung, mit iiber- 
schuBsiger HC1 wird dieselbe faat farblos. LI. in CH3OH. Swl. in h. Aceton und 
Chlf. — Dihydrobromid, C19H210Nj>2HBr-H20 . Aus 20°/oig., wss. HBr empfind- 
Jiche, radial angeordnete Nadeln. L I. in W. Die wasaerfreie Verb. schm. bei 
225—227°. L. in CH3OH, wl. in abBol. A., swl. in h. Aceton und Chlf. — Di- 
hydrocupreanmethyljodid, C20H2;ONaJ. Aus absol. A. diinne, perlmutterartige, 
achwach gelbe Plattchen, 1. in k. W ., 50°/oig. A. und CH3OH, awl. in abaol. A., 1. 
in der Warme. Swl. in h. Aceton, Chlf. und Bzl. [« ]D" =  —37,6“ (in 50“/oig. A. 
c =  1,050). F. 165—167°. — Athyldihydrocuprean (Dihydrocuprcanathylather)hydro-

39*
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chlorid, C2lH2SON,-HCl. Aąuimolekulare Hengen von Dihydrocuprean, 50°/oig., 
wss. KOH und gewaschenem Diathylsulfat laBt man in absol., alkoh. Lsg. 10 Tage 
in der Kalte stehen (D.B.P. 254712; C. 1913. I. 350). Empfindliche Nadeln vom 
F. 185—186°. LI. in W ., CH3OH, A ., Aceton und Chlf. [«]D53 =  —9,0° (in W. 
c =  0,722). Die Verb. gibt die Thalleochininrk. Die wss. Lsg. fluoresciert stark 
bei Zusatz eines Tropfens yerd. H2S 04. — Bromdihydrocupreindihydrohromid, 
C10H33ON,Br -2H  Br • II20 . Chlordihydrocbinin wird in der gleichen Weise wie Di- 
hydrochinan entmetbyliert. Aus W., welches wenig HBr enthalt, glanzende, creme- 
farbene Platten. [«]DW (wasserfrei) =  —69,1° (in W., c =  1,005). F. (unter Gasentw.) 
196—197°. L. in absol. A ., fast unl. in kochendem Aceton und Chlf. Die freie 
Base ist unstabil.

II. D e r iy a te  des D ih y d r o c h in id in s . Chlordihydrochinidin, CaoH26ON2Cl. 
133 g wasserfreies Dihydrochinidindihydrochlorid werden in ca. 10 Vol. Chlf. gel. 
und in die Chloryerb. iibergefiihrt. Aus Lg. harte, cremefarbene Aggregate kleiner 
Platten vom F. 93,5—95°. [a]D5* =  -(-20,0° (in absol. A., c =  0,600). Die Verb. 
ergibt die Thalleochininrk. Sil. in A., Aceton, Chlf., Bzl. und A. — Hydroćhlorid, 
C20H25ON2C1-HC1. Aus absol. A. Scheiben u. Rosetten empfindlicher Nadeln. F. 
208-209°. [ a y 5 =  +39,7° (in W., c =  0,795). L. in k. W. und CH3OH, wl. in 
A. u. Chlf., swl. in h. Aceton. — Dihydrochinidan (Dihydrodesoxyćhinidin), C20H2(). 
ON2-2HjO. 40 g Chlordihydrochinidin werden, wie ublich, reduziert. Aus 60°/0ig. 
A. Khomben und Prismen. F. 81—83°. [«]Dsi's =  +167,3° (in absol. A ., c =
I,124). L. in A., Aceton, Chlf. und Bzl., wl. in A. Die Verb. ergibt die Thalleo
chininrk. Die Lsg. in verd. H2S 0 4 fluoresciert purpurn. F. der wasserfreien Verb.
68,5—70°. — Hydrobromid, C20H26ONa-HBr.H2O. Aus dem Dihydrat in 50°/0ig. 
A. und h., 40°/„ig. HBr. Aus 50°/0ig. A. [«]D2ł =  +64,5° (in W., c =  1,063). F. 
der wasserfreien Verb. 151—152°. LI. in A., CH3OH, Aceton und Chlf., swl. in k. 
Bzl., 11. in der Wannę. — Dihydróbrómid, CaoH2SONj-2HBr. Aus A. schwach 
gelbe, glanzende Ehomben. F. bei ca. 225°. LI. in W., swl. in h. Aceton u. Chlf.
— Dihydrochinidanmethyljodid, C21H29ON2J. Aus absol. A. schwach gelbe, warzen- 
formige M. kurzer Nadeln. F. 163—164°. LI. in CHjOH u. Chlf., 1. in k. W. — 
Dihydrocupreidan (Dihydrodesoxycxipreidin). 25 g Dihydrochinidan werden, wie ub
lich, entmetbyliert. Aus Toluol cremefarbene Eosetten von Mikrokrystallen. F. 183 
bis 183,5°. [«]D24 =  +183,7° (in absol. A ., c =  0,991). LI. in CH3OH, A. und 
Chlf., swl. in h. Bzl. — Hydroćhlorid, C19II2łON2 • HC1 • 2 HaO. F. der wasserfreien 
Verb. bei 200°. LI. in CH,OH, A. und Chlf. [c i]^  (wasserfreie Form) =  +76,8°  
(in W ., c ■= 0,436). — Dihydróbrómid, CiaIIJ4ON2■ 2 HBr• 2 IŁ,O. Schwach gelbe 
Aggregate hexagonaler Platten. F. der wasserfreien Verb. von 140—205°. Unter 
CH30H  und A. wird ein Gummi gebildet. — Dihydrocupreidanmcthyljodid, C20Hj, • 
ONjJ. Aus 25°/0ig. A. kurze, schwach braune, prismatische Stabe. Wl. in k. W .,
II. in b. W ., 1. in CH3OH und 50°/oig. A., fast unl. in Aceton und Chlf. [«]DS3 =  
+95,0° (in 50°/oig. A., c =  1,105). — Bromdihydrocuprcidindihydrohromid, C,9H23- 
ONsBr-2HBr. Aus W ., welches wenig IIBr enthalt, schwach gelbe, empfindliche 
Nadeln. [a],,** =  —47,7° (in W ., c =  1,141). Mit FeCls ergibt eine wss. Lsg. 
eine Braunfarbung. Swl. in h., absol. A., wl. in h. CH3OH. Das Monohydrobromid 
resultiert beim nahezu volligen Neutralisieren der warmcn Dihydrobromidlsg. mit 
NaOH in Form diamantformiger, mkr. Plattchen. Die freie Base ist unstabil.

III. D e r iy a t e  d es C h in id in s . Chlorchinidi?ihydrochlorid, C20H23ON,Cl>HCl. 
Aus absol. A. wollige, cremefarbene Nadeln. [cc]^  == +47,7° (in W., c =  1,017). 
F. (unter Zers.) 199—206°. L. in W ., 11. in CH3OH, wl. in Chlf., unl. in Aceton.
— Chinidan {Desoxychinidin)hydrochlorid,- Ci0HJ4ON2 • HC1 • HaO. Kleine Kry stalle. 
F. bei 145°. [«]DS0 (wasserfrei) =  +81,9° (in W., c =  1,313). L. in W ., CH3OH, 
A. und Chlf., wl. in k. Aceton, 1. in h. Aceton, swl. in h. Bzl. — Chinendihydro-
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chlorid, C20H21ON,-2HCl-H2O. A us absol. A . Seheiben u. Rosetten empfindlicher, 
citronengelber Nadeln. Die wasserfreie Yerb. hat den F. 180—185° u. [a]D24'5 =  
-(-18,4° (in W., c =  1,060). L. in W . u. Methylalkohol, wl. in absol. A. u. Chlf., 
ani. in Aceton. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 2 . 1489—1502. Juli. [4/5.] New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) St e in h o r s t .

Kum a o Y am ak am i, Bargers mikroskopische Methode zur Molekular gewichts- 
bestimmung. Teil II. Seine Anwendung auf Casein. (Teil I ygl. Biochemical Journ. 
14. 103; C. 1 9 2 0 . IV. 61.) Die Lsg. von Casein in Alkalilsgg. mit einer gewissen 
Menge Alkalichlorid ist fast doppelt so groB ais in reinem Alkali. Die molekulare 
und Ionenkonz. von Alkalicaseinatlsgg. von neutraler oder alkal. Rk. hangt yon 
der Konz. der Alkalilsg. ab, in der das Casein gel. wurde, die osmotische Konz. 
solcher yon saurer Rk. von der Menge des gel. Caseins. Das mittlere Gewicht 
der Ionen in dieser Lsg. ist ca. 2000. Die wahre Loslichkeit des Caseins in reinem 
Alkali wird zu 22,5 X  10~5 Grammaąuiyalent Alkali pro g Casein berechnet, das 
Mol.-Gew. von in destilliertem W . 1. Alkalicaseinat zu 4000—4400. 1 Molekuł 
des Caseinats scheint in yerd. Lsgg., wie sie hier untersucht wurden ('/„—%„ M), 
hauptsiichlich in 2 Ionen zu zerfallen, hauptsachlich H-Ionen und EiweiBionen, 
neben denjenigen des Alkalis und von gespaltenem EiweiB. (Biochemical Journ. 
14. 522—33. Juli. [12/4-] London, L is t e k  Inst. of Preventive Med.) Sp i e g e l .

H edw ig  L an geck er, Ubtr Deuterokeratose, welche aus Horn durch Laugen- 
einwirkung gewonnen ist. 300 g Hornspane werden in 3 1 NaOH digeriert,
wobei innerhalb 14 Tagen fast yollstandige Lsg. eintritt. Man neutralisiert mit 
der berechneten Menge HC1 (H,S-Entw.). Von einem gallertigen Fe- a. S-haltigen 
Nd. wurde abfiltriert. Aus dem Filtrat wurden die Protalbumosen durch Sattigung 
mit NaCl ausgefallt. Beim Ansauem des Filtrats mit yerd. H2S 0 4 fiel ein hell
gelber Nd. yon Deuteroalbumosen. Diese wurden in h. W. gel., die Lsg. neutrali
siert, filtriert und Cl-frei dialysiert. Der Dialysenruckstand wurde zur Trockne 
yerdampft u. gepulyert. Bei Verwendung yon n. NaOH erfolgt schon in 5 Tagen 
Lsg. In der Fraktion der Deuteroalbumosen finden sich 41—44% des gesamten 
im Ausgangsmaterial enthaltenen N. Die reichliche B. yon Deuterokeratose bei 
der alkal. Hydrolyse erklart sich dadurch, daB dabei iiber ein Drittel (l,26°/0) des 
Gesamt-S (3,2°/0) abgespalten wird. Freies Cystin spaltet bei analoger Behandlung 
mit n. NaOH nur sehr wenig S ab.

Die Deuterokeratosen sind hellgelbe Pulyer und enthalten 12,36—12,79% N,
1,96—1,98% S. Sie sind linksdrehend, [« ]D13 (2,05°/0ig. Lsg.) =  —34,7° bei Hydro
lyse mit n. NaOH. Eine Deuterokeratose, welche durch 48-stdg. Hydrolyse mit 
2%ig. H jS 0 4 nach der Methode yon S t r a u s s  (Studien iiber die Albuminoide, 
Heidelberg, W in t e r s  Yerlag, 1904, S. 99) dargestellt worden war, zeigte in 0,413%ig. 
Lsg. [«]D =  —50,9°. Cystin, welches 5 Tage mit n. NaOH auf 40° erwiirmt war, 
zeigte, nach Ausfallung in n. HC1 gel., eine Drehung von [«]D =  —158°. Nach- 
stehende Tabelle orientiert iiber die N-Verteilung in 2 yerschiedenen Deuterokera
tosen. Praparat a wurde mit %-n. NaOH, Praparat b mit n. NaOH dargestellt. 
Die Zahlen bedeuten % des Gesamt-N:

n h 3-n Humin-N Cystin-N
Hexonbasen-N Monoaminosaure-N

Amino -N Nichtamino-N Amino-N Nichtamino-N

a) 2,280
b) 2,735

3,840
2,480

6,765
6,930

11,750
8,603

15,490
18,113

44,158
46,549

13,693
11,923

Die Resistenz der Keratosen gegen proteolytische Fermente (Pepsin, Trypsin) 
ist ziemlieh groB. Trypsin und Erepsin bewirken eine langsame Spaltung. Die 
geringe Spaltbarkeit ist zuruckzufuhren auf die durch die Alkaliwrkg. herbeigefiirte
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partielle Racemisierung der Keratosen. Deuteroalbumosen, welcbe aus Fibrin, 
Casein und Weizeneiweifl durch Einw. von %-n. NaOH hergestcllt worden waren, 
yerhielten sich analog. (Ztschr. f. physiol. Cb. 1 0 8 . 230—42. 20/11. [20/10.] 1919. 
Prag, med.-ehem. Inst. d. Dtsch. Univ.) G u g g e n h e im .

E. BiocłLemie.
I. Pflanzenchemie.

C. E. Juritz, Bemcrkung uber die Ole aus Heeria Paniculosa (Anacardiaceae). 
Der Baum findet sich im nordlichen Zululande; Wurzel und Rinde entbalten einen 
koagulierbaren Saft, der dem sog. Japanwachs iihnelt, und einen Farb- oder 
GerbstofF. Die Fruchte (Beeren von 7 X 5  nim GroBe) entlialten neben 58,G°/0 W . 
ein teils festea, teils fl. aroinatisch riechendes Ol (11,7%)- D ie lufttrocknen Beeren 
gaben durch Eitraktion mit A. in zwei Fallen 27,80 u. 27,14°/o Fett, D. 0,820. 
Durch Wasserdampfdest. wurden aus den Beeren im Mittel 5,0°/o fluchtiges Ol 
(bei 755,9 mm Druck, Kp. 69°, D. 0,823) abgeschieden, aus dem mit A. ausgezogenen 
Ole 17,05%; das dabei zuriickbleibende Ol betrug 89,7% des ursprunglichen Ols — 
die Zunahme ist wahrscheinlich auf O-Absorption zuriickzufiihren — und gab 
VZ. 174,1. Das fliichtige Ol stammt aus dem Perikarp, in dem es zu 5,5% ent- 
haltcn ist; seine Kennzahlen sind: D-u15 0,832, « D — + 3 ,75 , SZ. 1,6, EZ. vor 
Acetylierung 4,2, EZ. nach Acetylierung 14,8. (Chem. News 1 2 0 . 277. 11/6. [10/5.] 
Kapstadt, Agric. Chem. Research Lab., Dept. of Agric.) R O h le .

L eland B. B h od es, Klettenol, ein neues Samenol. D ie Samen der Klełte  
(Xanthium cchinatum) haben 30,69% Kerne; diese enthalten W . 7,22% (Vakuum- 
bcst.), Rohprotein 40,44, Rohfaser 2,52, Ol 29,8%, Asche 5,4%. Das durch kalte 
Pressung erhaltene Ol ist hellgelb, besitzt angenehmen Gcruch, sowie angenehmen, 
nuBartigen Geschmack. Wahrend 6 Monaten konnte ein Ranzigwerden nicht fest- 
gestellt werden, das Ol gehort zu den trocknenden Olen. Die Eigensehaften sind:
D .15*5 ■ 0,9251; nj,15-5 =  1,4773; Zeissbutyrometerzahl 20° 1,4771; Refraktometerzahl 
bei 40° 1,4691; Jodzabl (H a n u s ) 140,8°; VZ. 190,2; R EiC H EET-M EissLscbe Zahl 0,233; 
HEHN EEsehe Zahl 89,7; Acetylverb. 10,6. F. d e r  Fettsauren + 19°; d as  Ol wird 
bei —18,0° fest Das Mehl der Kerne ist sehr giftig. Mit HsS 0 4 gibt das Ol eine 
hellgelbe Farbung, die iiber Braun in Purpur und Griin iibergeht. (Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 4 2 . 1507—8. Juli. [22/5.] Raleigh [N.C.], North Carolina Dept. of Agri- 
e u ltu re .)  St e in h o e s t .

Ida Sm edley Mac Lean und E th e l M ary Thomas, Die Natur des EefefMts. 
Es wurden Fette aus Hefen verscbiedener Herkunft untersucht. Die Jodzahl
schwankte erheblich, ebenso die stets niedrige VZ. Palmitin-, Ol- und Leinólsaure 
konnten nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Die angebliche Pentadecan- 
saure (H in s b e e g  und Roos) besteht aus einem Gemisch yon Palmitinsaure uud 
Laurinsauren. Femer wurde die Ggw. einer Saure vom F. 77°, ubereinstimmend 
mit dem der Arachinsaure, bestatigt, nicht aber diejenige einer Dodecan&aure (H in s - 
b e b g  und R o o se ), die moglicherweise ein Gemisch von Laurinsaure mit Ol- und 
Leinólsaure ist. Ein Sterin ist bis zu ca. 20%, teils frei, teils in Form von Fett- 
saureestern, zugegen, anscheinend identisch mit dem Ergosterin T a n e e t s , mit dem 
wahrscheinlich auch das yon I k e g u c h i  aus yerschiedenen Pilzen isolierte Myco- 
sterin ubereinstimmt, u. das danach fiir die ganze Gruppe der Kryptogamen eharakte- 
ristisch sein durfte. Es unterscheidet sieh yon den Sterinen der hoheren Pflanzen 
und der Tiere durch das Vorhandensein von drei Doppelbindungen. (Biochemical
Journ. 14. 483—93. Juli. [23/4.].) Sp ie g e L-

F red erick  B. P ow er und V ictor K. Chesnnt, Die riechmden Bestandteile der 
Apfel. D ie Emanation von Acetaldehyd aus reifen Apfeln. D ie rieehenden Be-
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standteile der untersuchten Apfel (Ben Davis-, Springdale- und Holzapfel) bestehen 
in der Hauptaache aus den Amylestern der Ameisen-, Essig-, Capron- und Capryl- 
sdure, sowie betrachtlichen Mengen von Acetaldehyd. In geringer Menge sind auch 
freie Sauren, sowie Methylalkohol, A. und Furfurol, letzteres ein Prod. der Dampf- 
dest., nachgewiesen. Acetaldehyd ist ein Prod. der Lebenstatigkeit der Frucht u. 
ist in der Emanation reifer Apfel festgestellt; hierdurch ist die bishcrige Annahme, 
daB die niederen aliphatischen Aldehyde bei der Dampfdest. gebildet werden, wider- 
legt. D ie Ausbeute an ath. Ol betragt 0,0035% der Schalen des Ben-Dayis-Apfels, 
bezw. 0,0043% des Holzapfels, was einer Menge von 0,0007, bezw. 0,0013% der 
Gesamtfrucht entspricht. Der in dem 01 enthaltene feste Bestandteil ist ein Paraffin, 
wahrscheinlich Triacontan, CS0He2. F. 63°. Das Vorhandensein von Amylyalerianat 
konnte nicht festgestellt werden. (Journ. Americ.. Chem. Soc. 4 2 . 1509—26. Juli. 
[24/5.] Washington, Bureau of Chem., Phytochemical Lab.) St e in h o r s t .

Das A lban der Gutta. Beschreibung der bekannten chemischen Eigenschaften 
des aus der Gutta gewonnenen Albans. (Caoutchouc et Guttapcrcha 17. 
10464. 15/8.) F o n r o b e r t .

2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.

F loren ce A nnie M ockeridge, Das Vorkommen w id  die N atur der das Pflanzen- 
waehstum fordernden Substanzen in yerschiedenen organischcn Dungelcomposten. Die 
BoTTOMLEYschen Auximone finden sich in den wss. Ausziigcn von gut gediingtem 
Boden, B la tte rh u m u s , fr isch em  und yerrottetem Stalldunger. I n  allen diesen Mate- 
rialien und in S p h ag n u m  in allen Phasen bis zum zers. Torf finden sich merkliche 
Mengen Nućleinsaure und ihrer Derivate in yerschiedenen Zersetzungsstufen. Je 
weiter die bakterielle Zers. fortschreitet, um so starker ist die Auflosung der ur- 
spriinglichen Nućleinsaure in ihre freien Basen, um so wirksamer zugleich die 
Wirksamkeit des wss. Auszuges in e in e r  Kulturlsg. auf das Wachstum von Lemna 
major. Der Nućleinsaure u. ihren Deriyaten ist daher jedenfalls ein betrachtlicher 
Anteil an der Wrkg. o rg a n isc h e r  Diinger beizumessen; d a  ihre Freimachung im 
Boden auf Bakterientatigkeit beiuht, so spielt diese eine wesentliche Rolle im Kreis- 
lauf der Ausimone. (Biochemical Journ. 14. 432—50. Juli. [29/3.] London, King’s 
College.) S p i e g e l .

Linw ood G. Grace und F loren ce H ighberger, Wechsel der Wasserstoffionen- 
Jconzentration in ungeimpften Nahrboden. In einfacher, besonders aber in Trauben- 
zuckerbouillon konnten Vff. kleine Anderungen des p% vor der Verimpfung der- 
selben feststellen. Solche Anderungen stellten sich durch die Sterilisierung, dann 
aber auch bei der Aufbewahrung im Brutschrank oder bei Zimmertemp. u. im Eis- 
Bchrank ein. Die GroBe der Anderung war meistens unbedeutend, konnte aber 
auch 0,6 betragen, meist gegen die Saureseite hin. (Journ. of infect. dis. 26. 457 
bis 462. Cleyeland [Ohio], Ees. Inst. Nat. Dent. Assoc.) GyObgy.**

S .  "W. G laser, D ie Wirkung der Konzentration von Nitraten auf das Beduh- 
iionsisermógen von Bakterien. Die Fahigkeit, KNO, und NaNO, in Nahrboden mit 
WlTTEschem Pepton zu Nitrit zu reduzieren, hangt yon der Nitratkonz. ab. Es 
redurierte Spirillum Metschnikowi in Konzz. yon 0,0005—0,1-mol., Bac. prodigiosus 
in Konzz. yon 0,0008—1-m ol., Bae. coli communis in Konzz. yon 0,01—0,5-mol., 
Coccobac. acridiorum in Konzz. yon 0,01—0,5, bezw. 1-mol,, Bac. anthracis, Sta- 
phylococcus pyogenes albus und Streptoeoccus disparis reduzierten in keiner der 
untersuchten Konzz. — Bei hoheren Konzz. der Nitrate horte das Wachstum der 
Bakterien allmahlich auf. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 272—74. Mai. 
[12/4.] HABTARP-Uniy., BussEY-Inst.) A ron.

O lof Svanberg, Die Termehrwngsgeschwindigkeit der Hefen bei verschiedener 
Aciditat. An funf yerschiedenen Hefen wurden S3uerungsverss. in Wurze, sowie
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Zuwachsyeras. bei variierender, elektrometrisch gemeagener Aciditat angestellt. Die 
Saurebildung war yiel gro8er, ala durch Entw. von C 02 erklart werden kann, 
also Pr  •< 5. Die groBten Aciditaten waren, bei einer Anfangsrk. der Wiirze von 
P k  =  5,6. bei Oberhefe SB  (Stockholma Sodra Jastfabrik) • =  2,87, Unterhefe 3  
(Pilsener Bierhefe der St. ERICS-Brauerei, Stockholm) 3,98, T oru  1 a 3,17, S a cch a ro -  
m y ee s  y a l id u s  (P a s to r ia n u s  III.) 3,56, S. th erm a n tito n u m  (Johnson) 4,17. 
Die Optimalbedingungen fiir den Zuwachs in Wiirze liegen bei den folgenden 
H-Ionenkonzz. fur die Oberhefe SB  zwisehen p ^  =  3 u. 6, fur die Unterhefe JEL 
zwisehen Pu — 4 u. 6, dieselben Bedingungen gelten auch dem Wachstum yon 
S. y a lid u s  u. S. th e rm a n tito n u m , fiir die Torulahefe zwisehen p n  =  2,5 u. 6. 
Bei dem Wachstum der Kulturhefen in mineralischer Niihrlsg. gelten dieselben 
_Pjj'Bedingungen wie bei dem Wachatum in Bierwiirze. (Ztschr. f. teehn. Biologie 8.
1—22. Marz 1920. [8/10. 1919.] Stockholm, Biochem. Lab. d. Hochschule.) R a m .

H. v. E u ler und S. H eintze, Uber die pn-Empfindlichkeit der Giirung einer 
Oberhefe. (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 108.165—85. 20/11. 1919. — C. 1920. I. 686.) Gu.

Arthnr I. K end all, A lexander A. Day und Arthur W. W alker, Der Stoff- 
wcchsel virulenter humcmer Tuberkelbacillen. Studien uber sćiurefeste Baicterien. XI. 
Die Unters. einiger den humanen Tuberkelbacillen ahnlicher Stamme hatte folgendes 
ergeben: Saurebildung in Glycerinbouillon, Ammoniakbildung, keine Tuberkulin- 
bildung, keine Virulenz, beschleunigtes Wachatum. Neue Unteras. an zwei viru- 
lenten Stammen vom Typus humanus ergaben achwache Saurebildung in Glycerin
bouillon. NH3 wird erat gebildet, wenn autolytische Vorgange in der Kultur ein- 
setzen. Entaprechend yerhalt sich die Kurve des Amino-N. Esterase und Lipase 
waren analytisch nicht nachweisbar. Daa Ergebnis ist somit, daB humane Tuberkel- 
baeillen Glycerin angreifen; daa Glyeerin wirkt ais EiweiBsparer und schiitzt das 
EiweiB yor starkerer Proteolyae. Der Unterschied zum boyinen Typus (vgl. folg. 
Ref.) ist deutlich. Von den sog. „avirulenten“ Typen unterscheidet sich der humane 
yirulente Tuberkelbacillus durch das Fehlen der Esterasen und Lipasen. (Journ. 
of infect. dis. 26. 45—51. Chicago, Northwest. Uniy. med. school.) S e l ig m a n n .**

Artlm r I. K end all, A lexander A. D ay und Arthur W. W alker, Ber Stoft- 
wećhscl von botinen Tuberkelbacillen. Studien uber saurefeste Bakterien. X II . 
(XI. ygl. Journ. of infect. dia. 26. 45; yorat. Ref.) Bei atark und schwach yiru- 
lenten boyinen Stammen ergab sich bei Wachstum in Glycerinbouillon keine B. 
yon Siiure, yielmehr aolche yon Alkali, am starksten zurzeit des starksten Wachs- 
tums, ferner erhebliche Zunahme des NH3-N im Laufe dea Wachstums und B. von 
Aminosiiuren. (Journ. of infect. dis. 26. 77—84. Chicago, Northweat. Uniy. med. 
achool; auafuhrl. Ref. ygl. Ber. gea. Physiol. 2. 338—39. Ref. S e l ig iia n n .) Sp i e g e l .

Oscar Teagne und K an-Ichiro M orishim a, Die Wirkung des Typhusbacillus 
auf Xylose und einige andere, seltener gebrauchte Zuckerarten. Das Spaltyermogen 
der Typhusbaeillen ist gegeniiber Xylose, Arabinose und Dulcit nicht immer in 
gleicher W eise ausgebildet und steigerbar. Eine biochemische Gruppeneinteilung 
nach dem Zuckerspaltvermogen ist fur Typhusbaeillen nicht angebracht. (Journ. 
of infect. dis. 26. 52—76. Washington, U. S. army med. school; ausfiihrl. Ref. 
ygl. Ber. ges. Physiol. 2. 337. Ref. Se l ig m a n n .) Sp i e g e l .

Georg W olff, Die Theorie der Weil-Felixschen Beaktion. Vf. schlieBt sich der 
Annahme von E p s t e in  an, wonaeh der aus dem Darm stammende Proteus vul- 
garis durch die Symbiose mit dem Fleckfieberyirus eine Anderung seiner inneren 
Strukhir erleidet, zu einem neuen, fiir Fleckfieberserum agglutinablen „Biotypus“ 
(Oettinger) wird und infolge eines primar yorhandenen Agglutinationayermogens des 
Fleckfieberserums, in 100% der FiiUe au3geflockt wird. (Beri. klin. Wchschr. 57. 
834—37. 30/8. Berlin.) B o b iń s k i .

Leon C. H avens, Biologische Studien an Diphtheriebacillen. Die morpho-
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logiach en u. farberischen Eigenschaften der Diphtheriebacillen sind zeitlich yariabel; 
es gibt somit offenbar keine spezifisehen, morphologischen Typen. Die einheitlich 
farbbaren Typen ohne Korach enbildung sind wahrseheinlich Jugendformen des 
gewohnlichen granularen Typus. Sie sind auch nicht selten yirulent. Man sollte 
deshalb niemals nur aus dem morphologischen Bilde die Ayirulenz eines StammeB 
behaupten. Durch die Agglutination lassen sich zwei scharf getrennte Gruppen 
aufstellen. Die Yertreter dieser beiden Gruppen zeigen keine Verschiedenheit in 
bezug auf Morphologie oder Virulenz. Auch die Antitoxine weisen die zwei Gruppen 
der Bacillen nach, jedoch treten hier die Unterschiede nicht so klar in die Er- 
scheinung; es gibt auch Gruppenantitosine. Immerhin konnte man die Wirksam- 
keit des therapeutischen/ Serums yielleicht noch steigern, wenn man zur Serum- 
gewinnung Yertreter der beiden Bacillengruppen heranzoge. (Journ. of infect. dis. 
26. 388—401. Iowa City. Iowa State Univ.) Se l ig m a n n .**

F. N eu feld , Zur Frage des Influenzaerregers. Die in letzter Zeit wiederholt 
ausgesprochene Annahme, daB der PFE iFFE R sche Bacillus nicht al3 der Erreger 
der Influenza anzusehen ist, wird bestritfen. Der sichere Beweis fiir dag Yor- 
handensein eines filtrierbaren Virus ist nicht erbracht. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 
957— 59. 26/8. Berlin, Inst. f. Infektionskrankheiten „ R o b e r t  K o c h “ .) B o r in s k i .

K athleen  F reear und E lfr id a  Constance V ictoria  Venn, Die Aeiditat von 
fadenziehender Milćh. D ie aus zwei fadenziehenden Milchproben isolierten Bak- 
terienstamme, allem Anschein nach identisch mit Streptococcus hollandicus, bewirkten 
Fadenziehen in Mitch unter einer Minimalaeiditat =  0,43% Milchsaure, das sich 
wechselnde Zeit hindurch unter einer Aeiditat yon meist nicht ^>1% fortsetzte, 
schlieBlieh aber sich yerminderte und bei geniigend lange fortgesetzten Unterss. 
ganz yersehwand, ohne daB sich der Siiuregrad wesentlich iinderte. D ie durch 
Titration gefundene Aciditiit wurde durch elektrometrische Bestst. der H‘-Konz. 
bestatigt. (Biochemical Journ. 14. 422—31. Juli. [25/3.] Reading, Uniy. College) Sp.

3. Tierchemie.
I. L ifschu tz, Beitrage zur Kenntnis des Wóllfettes. (Die „ólige Saure"). 

VII. Mttlg. (VI. Mttlg.: D a r m sta d te r  und L tfsch O tz, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
30. 401; C. 98. II. 754.) Aus der Unters. geht hervor, daB im sauren Teil des 
Wóllfettes keine Oleinsaure yorkommt. Das ihm zukommende geringe Jodadditions- 
yermogen von 3,6—3,9% kann ebensowenig von einer eigentlichen Fettsaure her- 
riihren, da selbst der am tiefsten schmelzbare Teil der Wollfettfettsiiuren, die „olige 
Saure“ nach ihrer wiederholten Reinigung die charakteristische und empfindliche 
Rk. der Oleinsaure mit Chromschwefelsiiure nicht gibt. Die geringe J Zahl yon 
1*4, welche die bisher isolierte olige Saure zeigt, riihrt wahrseheinlich yon einer 
Oxydationssaure des Cholesterins oder des Isocholesterins her, jedenfalls aber von 
keiner eigentlichen Fcttsiiure. Fiir diese Annahme spricht auch der positiye Aus- 
fall der R k., welchen die olige Saure in Chlf.-Lsg. mit Essigsaureanhydrid - j -

H ,S04 gibt. Es erfolgt wie beim Isocholesterin eine fluorescierende, griinlichgelbe 
Farbung, welche im Blau des Spektrums nahe dem Violett ein ziemlieh breites Ab- 
sorptionsband zeigt; eine Erseheinung, die sich beim Isocholesterin selbst in einer 
Yerdiinnung von 1 : 125000 deutlich erkennen liiBt.

Zur Darst. der oligen Saure kocht man 100 Tle. rohes, saarefreies Wollfett 
mit 200 Tin. 7—S%ig., alkoh. KOH 3—4 Stdn. Dann macht man den A. durch 
Zusatz von W . 70%ig, liiBt abkiihlen, filtriert yon den ausgeachiedenen Seifen u. 
festen Alkoholen und wascht mit 70%ig. A. Das Filtrat yersetzt man mit einem 
Mg-Salz und filtriert von den ausgeschiedenen Mg-Salzen der hoher schm. Fett- 
sauren. Im Filtrat yerjagt man den A., sauert an und entfernt die wasserioslicnen 
Fettsauren durch Auskochen. Die in der Fettmasse enthaltenen Fettsiiurón werden
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in die Na-Seife ubergefuhrt, und das mogliehsi neutrale trockene Gemisch entweder 
mit der 10-fachen Menge entwassertem N a,S04 verrieben, getrocknet und mit A. 
eitrahiert oder in W- gel., mit CaCls gefiillt und die abfiltrierte u. gut getrocknete 
CaSeife mit Aceton ausgezogen. Die ao vom Unverseifbaren befreite Seife wird 
in W. gel., mit HC1 angesauert, die Fettaaure ausgeschmolzen, ausgewasehen und 
getrocknet. D ie Saurezahl dieser Fettaaure liegt bei ca. 200, die J-Zahl bei ca. 18. 
Zur weiteren Reinigung lost man zu 10°/o ń* b. CH30H , fiJtriert nach dem Erkalten 
von dem AusgeBchiedencn ab, erhitzt nocbmala und versetzt mit W. bis zur Opales- 
cenz. Nach dem Erkalten filtriert man yon dem geringen Nd. und yerjagt das 
Losungsmittel. Der getrocknete Ruckstand wird von den verunreinigenden Harz- 
sauren durch PAe. getrennt. Die schliefilieh erhaltene Fettsiiure ist ein hellgelbes 
Ol, welches bei 20° allmahlich zu einer krystallinischen, schmalzartig weichen, 
schlupferigen M. erstarrt. F. 15—20°. J-Zahl 14. Die in PAe. unl. Harzsaure hat 
eine J-Zabl von 30 und eine Siiurezahl yon 127,4. (Ztschr. f. physiol. Ch. 110. 
29—40. 10/5. [26/3.].) G o g g e n h e isc .

S. Edlbacher, Uber die freien Aminogruppen der EiweifSktirper. 2. Mitteilung. 
(1. Mitteilung vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 107. 52; C. 1920. IV. 956.) Bestst. des 
Geaamt-N, des formoltitrierbaren N und der N-Methylzahl bei der peptiachen Ver- 
dauung von Gelatine und Casein ergaben, daB sich das Verhaltnis N-Methylzahi : 
Formolzahl zugunsten der letzteren yerschiebt, in Analogie mit den Ergebnisaen 
der Saurehydrolyse und der Trypsinspaltung (1. c.). Der Quotient sinkt jedoch bei 
der Verdauung der Gelatine sehr allmahlich ab und erreieht erst nach langerer 
Zeit den konstanten Wert. AuBerdem wurden Gliadin, Zein, Cyprininsulfat, 
Thymus- und Gadushistonsulfat in l° /0ig. Lsg. mit n. HC1 gekocht und Gesamt-N, 
Formol-N u. N-Methylzahl im Hydrolysat nach Entfemung des nicht angegriffenen, 
koagulierten Anteila nach yerschiedenen Zeiten beatimmt. Das Verhiiltnis von 
N-Methyl- : Formolzabl bleibt dabei konstant. Beim Gliadin bleiben beide Zahlen 
in den ersten 2 Stdn. anniihernd auf gleicher Hóhe. Beim Zein schnellt dagegen 
die Formolzahl in der 1. halben Stde. yon 0 auf 60, sinkt dann allmahlich auf 
42 steigt im Laufe der 3. Stde. wieder an und erreieht nach 6 Stdn. wieder den 
Wert 60. Zur Erklarung dieses unterschiedlichen Verhaltens ygl. das Original.

Beim Vergleich mit den 1. c. an anderen EiweiBkorpern erhaltenen Forrnol- 
und N-Methylzahlen ergeben sich folgende Feststellungen: Bei Esocin, Scombrin, 
Gliadin und Zein besteht ein gewisser Parallelismus zwischen Lysingehalt und 
freien Aminogruppen. Die lysinfreien Proteine Clupein und Salmin enthalten eine 
groBere Zahl N-Atome, die nieht formoltitricrbar, wohl aber methylierbar sind. 
Wahracheinlich handelt es sich um beyorzugte Imidgruppen. Bei Gelatine, Casein, 
Sturin , Edestin und Cyprinin entfallen auf je eine formoltitrierbare Aminogruppe
3—5 an N gebundene CHS-Gruppen, was sich durch die Vorstellung erklaren laBt, 
daB jede freie NH,-Gruppe in eine N(CH3)3-Gruppe iibergeht. Thymus und 
Gadushiston geben einen yiel hoheren Gehalt an formoltitrierbarem N ais an methy- 
lierbarem. (Ztschr. f. physiol. Ch. 108. 287—94. 5/12. [6/11.] 1919. Heidelberg, 
Physiol. Inst.) GuGGENmnu.

Ernst O esterlin , Zur Chemie des Trypanosomenkems. D ie Behauptung yon 
U n n a  und T h ie l m a n n ,  daB das EiweiB des Trypanosomenkems Histon sei, wird 
auf Grund yon Unterss. an Halteridium syrnii und den NOELLEKschen Trypano- 
somen des Kreuzschnabels zuriickgewiesen. (Arch. f. Schiffa- u. Tropenhyg. 24. 
65—73. Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenhyg.; ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. gea. 
Physiol. 2. 339. Ref. K u c z y ń s k i .)  S p i e g e l .

E rich  B a llin g  f ,  Uber Kataraktlinsen des menschlichen Auges. Menschliche 
Kataraktlinsen mit einem Frischgewicht yon 0,0761—0,2567 g u. einem Troeken-



gewicht von 0,0200—0,0915 g- zeigten einen Aschengehalt von 2,08—8,77°/0, be- 
zogen auf das Trockeugewicht. Die groBen Differenzen stehen nicbt im Zusammen- 
hang mit dem Alter. Mit dem Fortschreiten der Starbildung scheint eine Zunahme 
des Wassergehaltes aufzutreten. Der N-Gehalt betrug durehscbnittlich 16°/0 des 
Trockengewiehtes. Es scbeinen also auBer den Salzen keine nennenswerten Mengen 
Nfreier Substanzen yorhanden zu sein. Harnstoff, Hamsaure uud Zucker lieBen 
sich nicht nachweisen, Cholesterin in geringen Mengen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
1 0 8 . 186—94. 20/11. [15/9.] 1919. Prag, Med.-chem. Inst. d. Dtsch. Univ.) Gu.

4. Tierphysiologie.
O lof Ham marsten, Studien uber Chymosin- und Pepsinwirlcung. VI. M ittlg . 

Versuche zur Reindarstellung der Magenenzyme nebst einigen Beobaćhtungen■ uber 
ihre Wirkungen. (V. Mittlg. Ztschr. f. physiol. Ch. 102 . 105; C. 1918. II. 829.) 
Wenn man cine mit 0,2°/0ig. HC1 aus Magenschleimhaut von Hund, Schwein, Kuh 
oder Pferd kalt bereitete filtrierte Infusion mit dem gleichen Volumeu einer gcsiit- 
tigten NaCl-Lsg. mischt, so erfolgt Ausscheidung einer hyalinen M. Die hyaline 
Substanz ist in hohem Grade Trager der Chymosin- u. Pepsinwrkg. Sie reprasentiert 
den groBten Teil des Pepsingehaltes der Infusion. Es handelt sich offenbar um 
eine besondere Proteinsubstanz, welche bei ibrer Ausfallung das Magenferment mit 
sich reiBt. Die Substanz wirkt noch in saurer Lsg. in der Verdunnung 1:10000000  
eiweiByerdauend. — Die hyaline Substanz fallt auch bei Halbsiittigung mit (NH^SO,. 
D ie ausgefiillte M. wird zwischen Filtrierpapier abgcpreBt, zerschnitten, in 0,2%ig. 
HC1 gel. und nochmals durch Halbsiittigung mit NaCl ausgefallt. Es ist zwecklos, 
mehr ais 2—3-mal umzufiillen, da die Starkę der Pepsinwrkg. hierbei nicht zu- 
ninunt. Die zuletzt erhaltene Fallung wird in einer Lsg. von 0 ,2°j0ig. HC1 gegen 
W . oder gegen 0,2°/oig. HC1 dinlysiert. In ersterem Falle scheidet sich die hyaline 
Substanz nach genugender Dialyse ais gallertartige M. wieder aus u. kann durch 
Zentrifugieren isoliert werden. Beim Eintrocknen wird sie hornartig, durch A. u. 
A. pulyerisierbar, yerliert jedoch dabei einen Teil ilires proteolytischeu Vermogens. 
Werden die Infusionen bei 37“ bereitet, so wird die hyaline Substanz denaturiert, 
ohne daB die peptolytische Fahigkeit der Infusion dabei zerstórt wird. Die Menge 
der hyalinen Substanz betriigt im Mittel 5,19°/o der Gesamtmenge organischer Sub
stanz in den Infusionen; sie yerringert sich jedoch bei wiederholtem Umfśillen auf 
ca. 2 °/0. Der Gehalt der Infusionen betrug durchschnittlich 0,982 °/0 organische 
Substanz. Eine bestimmte Relation zwischen der Menge der gesamten organischen 
Stoffe in der Infusion und der Menge der hyalinen Substanz besteht jedoch nicht. 
Aus 100 g Schleimhaut werden 0,2 g eines Praparates erhalten, welehes nach M ett  
in der Konz. 1 : 20000 5,1— 5,2 mm yerdaut. Das nach P e k e l h a r in g  dargestellte 
Pepsinpraparat zeigte im Durchschnitt eine analoge Aktiyitat; es stellt offenbar 
eine Verb. yon Enzym u. EiweiB in ziemlich konstantem Verhaltnis dar. Aub dem 
Pylorusteil der Magenschleimhaut wird eine hyaline Substanz erhalten, die nur 
geriuge Verdauungskraft besitzt. Infusionen von Kalbsmagenscbleimhaut miissen 
nach einem etwas modifizierten Verf. (ygl. Original) yerarbeitet werden. Es werden 
dann Priiparate erhalten, welche namentlich ausgeaprochene Chymosinwrkg. be- 
sitzen. D ie hyaline Substanz aus Pferdemageninfusion ist immer starker gefarbt 
und weniger aktiy, ais diejenige yon Kuh-, Schweine- u. Hundemagen. In einer 
Reihe yon Verss. wurde auch die Chymosinwrkg. (Labwrkg.) der aus den yersebie- 
denen Ausgangsmaterialien bereiteten hyalinen Substanzen studiert. Die Chymosin
wrkg. der aus Schweinemagen bereiteten hyalinen Substanz folgt dem Gerinnungs- 
gesetz (Zeitgesetz) yiel weniger ais diejenige des Enzyms aus Kuh- u. KiŁlbermagen; 
sie yerhalt sich also wie beim Parachymosin des Schweinemagens. Ober Einzel- 
heiten der mit den yerschiedenen Praparaten auagefuhrten Lab- und Verdauung3-
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verss. muB auf das Original yerwiesen werden. (Ztsclir. f. physiol. Ch. 1 0 8 . 243 
bis 286. 5/12. [15/10.] 1919. Upsala.) G u g g e n h e im .

George M acfeat W ishart, Das VorJcommen einer die Lebercsterase hemmenden 
Substanz in der Galie und ihre Natur. In der Galie aller untersuchten Tiere 
(Katze, Hund, Kanincben, Meerschweinchen) wurde stets eine Substanz gefunden, 
welcbe die spaltende Wrkg. der Leberesterase (10°/oig. wss. Auszug) auf Athyl- 
butyrat zu hemmen yermag. Diese Substanz scheint bei allen Tierarten die gleiche, 
aber bei dem einzelnen Tiere in der gegenuber der eigenen Esterase passendsten 
Konz. yorhanden zu sein. Sie ist 1. in A., unl. in A., anscheinend an die Gallen- 
salze ( P l a t t n e r s  Krystalle) gekntipft. Sehon 0,005%ig. Konz. der Gallensalze 
hemmt die Esterspaltung dureb das Leberenzym; die gleiche Empfindlichkeit be- 
steht gegenuber Cholalsaure, die deshalb ais der wirksame Faktor angesehen wird. 
D ie Erniedrigung der Oberfliichenspannung scheint an der Wrkg. nicht beteiligt, 
da eine solche durch Saponin nicht eintritt. Auch Chólesterin ist wirkungslos. 
(Biochemical Journ. 14. 406—17. Juli. [23/3.] Univ. of Glasgow, Dep. of Physiol.) Sp.

F . E d elste in  und L. L an gstein , Das Pirąuetsche System der Ernahrung. 
Wiedergabe eines kritischen Yortrags iiber das Wesen des PiRftUETschen Systems. 
(Beri. klin. Wchschr. 57. 823—26. 30/8. 852—55. 6/9.) B o b iń s k i .

E. Moro, Buttermehlbrei und Buttermehhollmilch ais Sauglingsndhrung. Vf. 
yerabfolgte Sauglingen bei Krankheitszustanden Buttermehlbrei folgender Zus.: 
100 g Milch, 7 g  feines Weizenmehl, 5 g Rohrzucker, 5 g frische Butter zu einem 
Brei yerkocht (100 g =  ca. 160 Cal.). Die Tagesmenge 400—500 g in 4—5 Mahl- 
zeiten. Erschien es wiinchenswert, den Brei durch fl. Nahrung zu ersetzen, so 
wurde Buttermehlyollmilch yerabreicht von folgender Zus.: 100 g Yollmilch, 3 g  
Weizenmehl, 7 g Rohrzucker, 5 g Butter (ca. 150 Cal.). Glanzend bewahrt hat sich 
die Nahrung vor allem bei den Dystrophikern und bei parenteralen Infektionen 
mit ihrer Neigung zu dyspeptischen Storungen. Auch bei habituellem Erbrechen 
blieb der Erfolg ein befriedigender. Bei den cutanen Manifestationen der essuda- 
tiyen Diathese war der Erfolg sehr weehselnd. Die Nahrung fuhrt zu solidem 
Fettansatz, zu unyerkennbarer Forderung der natiirlichen Resistenz u. bewirkt ein 
merkwiirdiges braunliches Hautcolorit. Vf. betrachtet die sehr komplese Wrkg. 
der Nahrung ala eine Leistung des Verhaltnisses von Fett zu Kohlenhydrat in der 
Nahrung. Im Buttermehlbrei und in der Buttermehlyollmilch ist F  : K => 1 : 1,9, 
bezw. 1,6, in der Frauenmilch F  : K =  1 : 1,7. (Monatsschr. f. Kinderheilk. 18. 
97—122. Heidelberg, Kinderklinik.) Dayidsohn.**

W. Stoeltzner, Zur didtetischen Behandlung der Tuberkulose. D ie Nahrung 
fur Tuberkulose soli ąuantitatiy ausreichend sein, ohne uberreichlich sein zu miissen. 
D ie Kohlenhydrate sollen nach Moglichkeit zuriicktreten. (Miinch. med. Wchschr. 
67. 981—82. 20/8. Halle a./S.) B o b iń s k i .

Sylve8ter Solomon Zilva, Die Extraktion des fettloslichen Faktors von Kohl 
und Karotten durch Losungsmittel. Der alkoh. Extrakt yon 10—12 g  frischen 
Karotten, taglich gegeben, geniigt, um n. Wachstum yon Ratten bei sonst yom 
fettloslichen Faktor freier Nahrung zu unterhalten. Auch der alkoh. Estrakt yon 
Kohl enthalt den antineuritischen und in geringerem Grade den antiskorbutischen 
Faktor. Atli. Estrakt aus der alkoh. Fraktion yon 25 g Karotten yermochte die 
Erholung zu fordern u. das Wachstum zu erneuern bei Ratten, die infolge Mangels 
an fettloslicliem Faktor schon an Gewicht abnabmen. (Biochemical Journ. 14. 
494—501. Juli. [29/4.] L is t e r -Inst.) S p i e g e l .

M arjory Stephenson und Anne Barbara Clark, E in  Beitrag sum Studium 
der Keratomalacie bei Batten. Histologische und bakteriologische Unterss. zeigen, 
dafi die Krankheit einen Zerfall des Hornhautgewehes durch Bakterieninyasion 
darstellt, der nur nach langerer Fiitterung mit einer des fettloslichen Faktors ent-
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bekrenden Nahrung zustande kommt. Sie kann durch Zufuhr dieses Faktors geheilt 
werden. Histologisch laBt sich der Eintritt der Disposition nicht feststellen, und 
es besteht kein direkter Zusammenhang mit der Schadigung des Wachstums. 
(Biochemical Journ. 14. 502—21. 2 Tafeln. Juli. [11/5.] Cambridge, Biochem. 
Lab.) Sp i e g e l .

E m il A bderhalden, Weiłere Beitrage zur Kenntnis von organischen Nahrungs- 
stoffen mit spezifischer Wirkung. II . Mitteilung. (I. Mittlg. P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 
178. 260; C. 1 9 2 0 . I. 580.) Durch Zusatz von unyeriinderter oder eitrahiertcr 
Hefe gelang es, Tauben, die bei Ernahrung mit geschliffenem Reis innerhalb 
eines Monats gestorben waren, iiber '/s Jahr am Leben zu erhalten. Tauben, die 
groBere Mengen von Hefe erhielten, yertrugen das Fortlassen der Hefe besser und 
langer ais solche, die weniger Hefe bekommen hatten. Die geringste Hefemenge, 
die erforderlich ist, um neben reiner Reiskost das Auftreten von AusfallserBchei- 
nungen zu yermeiden, hat sich noch nicht feststellen lassen; 0,1 g Hefe pro Tag 
erwiesen sich jedenfalls ais schiitzend. — Muskelsubstanz einer bei reiner Reiskost 
erkrankten Taube zeigte eine stark herabgesetzte Gewebsatmung. Zusatz von 
alkoh. Hefeeitrakt und Hefekochsaft yermochte sie sofort zu n. Hohe anzufachen. 
Es scheint, ais ob diejenigen Stoffe, die in kleinsten Mengen zur Durehfiihrung 
einer ganzen Reihe von Stoffwechsel- und sonstigen Zellyorgangen unentbehrlich 
sind, Nutramine genannt, nach Art der Kofermente Bedingungen schaffen, die z. B. 
die Gewebsatmung und sicher auch andere Zellyorgiinge zur Voraussetzung haben 
miissen, um in n. Bahnen zu bleiben. (PFLttGERs Arch. d. Physiol. 182 . 133—56. 
18/8. [9/4.] Halle, Physiol. Uniy.-Inst.) Abon.

A ugust K rogh und Johannes Lindhard, unter Mitwirkung von Goran Lil- 
jestran d  und Knud Gad-Andresen, Der relative Wert von Fett und Kohlenhydrat 
ais Quellen der Muskclenergie. Nebst Anhang uber das Verhdltnis zwischen Standard- 
stoffwećhsel und dem Atmungsguotienten wahrend liuhe und Arbeit. An 6 Personen 
bei eiweiBarmer Kost u. konstanter Arbeit an einem Ergometer in einer J a q u e t - 
schen Atmungskammer angestellte Yerss. unter Messung des Atmungsstoffwechsels 
in Zwischenraumeu von 20 Min. (Fehler der benutzten Methoden 1%) ergaben 
ubercinstimmend eine okonomischere Verwertung des Kohlenbydrats ais des Fettes. 
Der Nettoyerbrauch von Energie fur Arbeitsleistuug von 1 Cal. ergab sich zu
4—5,5 Cal., abnehmend mit wachsender Gewohnung, etwas zunehmend imit der 
Ermiidung. Unter sonst gleichen Yerhaltnissen errechnet sich die Verschwendung 
bei Lieferung der Energie durch Fett gegeniiber derjenigen durch Kohlenhydrat 
zu 0,5 Cal. fur 1 Cal. Arbeitswert. Der Ruhestoffwechsel ist nicht unabhangig 
yon der yorher genossenen Nahrung; bei eiweiBarmer Nahrung ist er am niedrigsten 
bei mittleren Qaotien(en, steigt um ca. 5%, wenn der Quotient auf ca. 0,71 fiillt, 
und um ca. 3°/0, wenn der Quotient auf ca. 1 steigt. Bei Obergang von Ruhe zu 
maBiger Muskelarbeit steigt im Durchscbnitt der Atmungsąuotient, wenn er yorher 
niedrig war, u. sinkt er, wenn er hoch war, letzteres in starkerem Mafie ais ersteres. 
Bei Quotienten zwischen 0,8 u. 0,9 ist die Veranderung in der Regel sehr gering. 
Wahrend 1 Stde. konstanter, maBiger Arbeit nimmt der Atmungsąuotient durch- 
sehnittlicb nur um 0,008 ab, etwas mehr bei hohen, etwas weniger bei niedrigen 
Quotienten. Der Stoffwechsel pro Arbeitscalorie steigt ein wenig (0,065 Cal.), teils 
durch Abnahme des Quotienten, teils durch Ermiidung, dereń Wrkg. sich fruher bei 
niedrigem, ais bei hohem Quotienten zu aufiern scheint.

Es wird die folgende Arbeitshypothese aufgestellt: Sowohl in Ruhe, ais bei 
Arbeit ist das Verhaltnis im Umsatz yon Fett u. Kohlenhydrat eine Funktion der 
Yerfugbaren Mengen von beiden; Kohlenhydrat wird aus Fett gebildet u. yorlaufig 
gespeichert, wenn der Quotient 0,8 ist, umgekehrt Fett aus Kohlenhydrat bei 
Quotienten ^>0,9; diese Umwandlungsyorgange machen den Gesamtatmungsąuotienten
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niedriger, ais den katabolischen, wecn dieser niedrig ist, u. hoher, wenn er boch 
ist, u. geben AnlaB zu einem Sonderyerbrauch an Energie bei Ruhe; wahrend der 
Arbeit sind diese Vorgange (aamt der Speicherung) im Verhaltnis zum katabolischen 
nicht gesteigert, so daB der Gesamtąuotient erniedrigt ist, wenn er yorher hoch 
war, u. erhoht, wenn er niedrig war. (Biocbemical Journ. 14. 290—363. Juli 1920. 
[26/8. 1919.] Kopcnhagen, Univ., Lab. f. Zoophysiologie.) Sp i e g e l .

Otto M eyerb of, Die Energieumwandlwngen im MusJcel. I. Uber die Bc- 
ziehwngtn der Milchsaure zur Warmebildung und Arbeitsleistung des Muskels in der 
Anaerobiose. Bei yollstandiger Extraktion (Amylaikohol statt A.) wurden bei der 
Chloroformstarre im Froschmuskel 0,4—0,6 °/0 Milchsaure in Abhangigkeit von der 
Jahreszeit und in einem gewissen Parallelismus zum „Ermudungsmasimum" ge- 
funden. Das Ermudungsmaximum ergab sich bei Reizung mit Einzelscbliigen bis 
zur Erschopfung bedeutend hoher ais bei tetanischer Reizung. Im Winter geht 
das Masimum herab. Bei isometrischer Muskelzuckung ist das Masimum 15—30°/, 
geringer ais bei isotonischer. — Bei gleichzeitiger Messung von Milchsiiure- und 
Warmebildung ergibt sich ais „calorischer Quotient“ der Milchsaure (gcal. pro 1 g 
Milchsiiure) bei Chloroformstarre durchschnittlich 340 cal., bei Ermudung durch 
tetanische Reizung 390—470 cal. u. bei Einzelreizen 352 cal. Wahrscheinlich steigt 
der Wert bei Erhohung der Temp. Bei unyollstiindiger Ermudung ist der Quotient 
unyerandert, bei Ruheanaerobiose durchschnittlich nur 280 cal. Von der Warme
bildung sind yermutlich ‘/ib—Vjo der Verbrennungswarme der Milehsaure auf 
physikalische Yorgange bei der Ermudung zuruckzufiihren. — Bei Vergleich der 
durch isometrische Einzelzuckungen geleisteten Gesamtarbeit des Muskels mit der 
anaeroben Milchsaurebildung ergibt sieh, daB etwa 75—100% der iniiialen Warme 
in Spannungsarbeit uberfuhrt wird. (P f l {)g e r s  Arch. d. Physiol. 1 8 2 . 232 — 83. 
1S/8. [15/3.] Kiel, Physiol. Uniy.-Inst.) A r o n .

Otto M eyerhof, Uber die JEnergitumwandlwigen im Muskel. II. Das Schick- 
sal der Milchsaure in der Erholungsperiode des Muslcels. (I. vgl. P f ł ^ g e r s  Arch. 
d. Physiol. 182. 232; yorsteh. Ref.) Im AnschluB an die anaerobe Muskel- 
ermudung durch indirekte elektrische Reizung ist die Atmung in 0 2 fiir 15—25 Stdn.

erheblich gesteigert. Da der respiratorische Quotient — 1 ist, so dient der

Oa zur Verbrennung von Milchsaure oder Kohlenhydrat, aber %—% der Milch
saure yerschwinden anaerob. Der Erholungs-Oj ist mit dem Milchsiiureschwund 
fest yerkoppelt. — Hiiuft man die Milchsaure im Muskel anaerob in der Ruhe an, 
so schwindet der 0 2 ebenfalls unter Atmungssteigerung. Auch jetzt ist der Er- 
holungs-O, =  %—% der yerschwindenden Milchsaure. D ie Milchsaurebildung in 
der Ruhe stellt ais „intTamolekulare Atmung" einen gewissen Ersatz der Os- Atmung 
dar, insofern dabei etwa % der Warme der Atmung in der Zeiteinbeit gebildet 
wird, wiihrend die Spal tungs warme Glucose — >- Milchsaure nar etwa 1j i0 der 
Osydationswiirme des Zuckers betriigt. Der Mehryerbrauch an Oj in der Erholung 
ist etwa gerade so groB wie die durch die Anaerobiose in Wegfall gekommene Oa- 
Menge; der 0 4 wird also „nachgeatmet11. Die sich in der Anaerobiose anhiiufende 
Milchsiiuremenge ist etwa 3—4 -mai so groB, ais sich bei direktem Ubergang Glu
cose — >■ Milchsaure — y  C02 ergeben wiirde. Die Milchsaure ist also kein 
bloBea Intermediarprod., yielmehr yerhindert der Oa die 3—4-fache Menge Milch
saure am Entstehen. Die Ruheatmung ist demnach mit dem Oxydationsvorgang 
bei der Muskeltatigkeit identisch. Beide lassen sich in 2 Abschnitte zerlegen, 
dencn mit bezug auf E m b d e n s  Sfachweis, daB die Milchsiiureyorstufe Hexosediphos- 
phorsdure ist, folgende Formulierung gegeben wird:

I. HesosediphorphorsSure +  2 HsO =  2 Milchsaure -f- 2 Phosphorsaure,
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II. 3 Milchsaure -j- 2 Phosphorsaure -f- 3 Oa =  3 CO, -f- 5 H ,0  +  1 Hesose-
diphosphorsaure.

Messung der Warmebildung in der Erholungsperiode gibt fur 1 ccm O, 3,5 cal. 
gegeniiber 5 cal. fiir 1 ccm Oj bei Kohlenhydratverbrennung. Wiirme der anaeroben 
Ermiidung plus Wiirme der Erholuug in Oa wird entsprechend der Theorie gleich 
Gesamtwarme der Arbeit in Oa gefunden. — Die Vorgange mit negativcr Warme- 
tonung, welche die Warmebildung der Kohlenhydratverbrennung wahrend der Er- 
holung yerringern, sind teils in dem chemischen Wiederaufbau der Milchsaure- 
yorstufe u. teils in der Wiederherst. der abeitsfiihigen Muskelstruktur zu s uch en; 
letztere machte etwa Vso der Verbrennungswiirme der Milchsaure aus. D ie Be- 
deutung der RestitutionBperiode ist wahrseheinlich hauptsachlieh zu suchen in der 
Wegschaffung der Milchsaure, wobei 1. energetisch nicht ausgenutztes Materiał 
zur explosiyen Freimachung von Milchsaure wieder neu aufgebaut, 2. das Konz.- 
Gefiille der Milchsaure wieder hergestellt und 3. die die Erregbarkeit hemmende 
Siiuerung des Muskels beseitigt wird. (P f l Ug e r s  Arch- d. Physiol. 182. 284—317. 
18/8. [23/3.] Kiel, Physiol. Univ.-Inst.) A r o n .

Otto M eyerhof, iiber die Kotle der Milchsaure in der Energttik des Muskels. 
(Naturwissenschaften 8. 696—704. 27/8. [27/5.*] Vorst. Reff.) A ron.

Sakyo Kanda, Physiko-chemische Untersuchungen iiber Btoluminescenz. I I I .  Die 
Lichterzeugung von Luciola vitticollis ist eine Oxydation. D ie isolierten Leucht- 
organe des japanischen Gliihwiirmchens Luciola vitticoliis erzeugten in H2 und N2 
oder im Vakuum kein Licht. Die Lichtintensitat der Leuchtorgane ist in reiner
0 2-Atmosphare am starksten und desto geringer, je  kleiner der Oj-Gehalt. D ie B. 
von COa unter Verbrauch yon Oa beim Leuchten wurde yolumetrisch nachgewiesen. 
HsO ist fiir das Leuchten der isolierten Leuchtorgane erforderlich; werden diese 
auf 50° erhitzt, so hort das Leuchten auf, erscheint aber beim Abkuhlen wieder. 
(Amer. Journ. Physiol. 53. 137—49. 1/8. [22/5.] Tsuyazaki (Japan). Kyushu Uniy. 
Biol. Ocean-Lab.) A r o n .

E rik  M atteo P rochet W idm ark, Studien uber die Acetonkonzentration in 
Blut, S arn  und Alveolarluft. II. Der Ubergang von Aceton und Acetessigsaure in 
den Harn. (I. vgl. Biochemical. Journ. 13. 430; C. 1920. 11.753.) Mit geeigneter 
Yersuchsanordnung wurde festgestellt, daB Aceton auf dem W ege der DifFusion in 
den Harn iibergeht, Acetessigsaure dagegen der konzentrierenden Wrkg. der Nieren 
unterliegt. Daher ist die Konz. an jenem in Blut und Harn gewohnlich gleich, an 
dieser aber im Harne hoher ais im Blute. (Biochemical Journ. 14. 364—78. Juli. 
[10/2.] Lund [Schweden], Physiol. Inst.) Sp ie g e l .

E rik  M atteo P rochet W idm ark, Studien uber die Acetonkonzentration in 
Blut, Harn und Alveolarluft. III. Die Ausscheidung von Aceton durch die Lungen. 
(IL vgl. Biochem. Ztschr. 14. 364; yorsteh. Ref.) Bestst. der Konz. des Acetons in 
der Alyeolarluft zeigen, daB die Ausscheidung durch die Lungen ein einfacher 
DiffusionsprozeB ist, und daB eine Best. der Acetonkonz. in der Alyeolarluft die 
Berechnung der Konz. an freiem Aceton im Blute ennoglicht. (Biochem. Journ. 14. 
379—94. Juli. [10/2.] Luud [Schweden], Physiol. Inst.) Sp ie g e l .

Jam es Arthur H ew itt und Joh n  Pry de, Der Kohlenhydratstoffwechsel. Teil I. 
Stereoćhemische Veranderungen an im Gleićhgewićht befindlichen Losungen reduzierender 
Zucker im Verdauungskanal und in der Bauchhohle. Lsgg. yon d-Glucose im Gleich- 
gewicht yon a- u. 5̂-Form erleiden im Darm des lebenden Tieres Yeranderungen, 
die sich durch schnelles Sinken der Drehungswerte, entsprechend [cc]0 weit unter 
+52,5° zu erkennen geben; mehrfach wurden Werte <-{-19°, einmal sogar Links- 
drehung beobachtet. Nach Entfemung aus dem Darm andert sich die Drehung 
langsamer nach oben bis zu einem Dauerwerte, der der spezifisehen Drehung fiir 
Gleićhgewićht yon a- und ^-Glucose entspricht. Diese Anderungen kónnen nicht
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der B. von ^9-Glucose im CberachuB durch yorwiegende Absorption der cć-Form 
oder von Disabchariden oder dergleichen zugeschrieben werden. In Beruhrung mit 
der Schleimhaut des lebenden Darmes wird yielmehr wahrscheinlich y-Glucose 
weit iiher die Menge hinaus, die in Glucoselsgg., die dauerndes [«]D erreicht haben, 
normal yorkommt, gebildet. In Zuckerlsgg., die in die Bauchhohle eingefuhrt 
werden, gehen derartige Veranderungen nicht vor sich. (Biochemical. Journ. 14. 
395—405. Juli. [20/3.] S t. Andrews, Univ., Physiol. Lab.) Sp i e g e l .

Ernst Sieburg und K arl V ietense, Uber das bioćhemisćhe Verhalten von Gly
kolsaure und Oxalsaure, insbesondere gegen isolierte menschlichc Organzellen. Na- 
Salze der Glykolsaure und der Osalsaure wurden mit yerschiedenen zerkleinerten 
frischen menschlichen Organen bei 37° unter Toluolzusatz diregiert und in zeilweilig 
entnommenen Proben auf die Anwesenheit der zugesetzten Salze, sowie auf die zu 
erwartenden Abbauprodd. — Glyoxalsaure, Formaldehyd und Ameisensaure — ge- 
priift. Oialsaures Na wird in 2°/„ig. Lsg. vol)standig abgebaut, wobei sich in einer 
bestimmten Phase des Prozesses HCHO nachweisen laBt. Diinndarmzellen ver- 
mogen CHjOH- COjH in HCHO u. HCOsH uberzufiihren. Mit Leberzellen wurde 
ein teilweiser Obergang von CHjOH-COjH in CHO*CO,H und HCHO beobachtet, 
Oxalsiiure wird nur sehr wenig abgebaut. Gesamtblut bildet aus Glykolsaure 
HCHO, Blutserum yerhiilt sich indifferent. Das Abbauyermogen ist wahrschein
lich an die Blutkorperchen gebundcn. Placenta, Nieren- u. Lungengewebe greifen 
Glykolsaure energisch an. Es lassen sich CHO • COsH , HCOH und HC02H nach
weisen. Auch Osalsaure liefert Spuren von HCHO, wird aber sehr wenig zerstort. 
Quergestreifte Muskulatur und GroBhirnrinde greifen Glykolsaure und Oxalsiiure 
kaum an. Milch und Pankreas bauen Glykolsaure uber HOC-COsH und HCHO 
ab, Abbauprodd. der Osalsaure sind nicht nachweisbar. Es wird angenommen, daB 
Mełhylformiat ein Zwischenprod. beim Abbau der Glykolsaure darstellt, und daB 
dereń Oxydation uber folgende Phasen yerlauft:

CH.2OH-COsH — HOC-CO.H — >  HCHO — >  HC00CH3 — >  
HCOOH - - y  CO,H—CO,H.

Die B. von Osalsaure aus Methylformiat konnte bei Durchstromung der iao- 
lierten Katzenleber dargetan werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 108. 207—28. 20/11. 
[4/10.] Eostock, Inst. f. Pharmakologie u. physiol. Chemie d. Uniy.) Guggenheim.

A dolf Bauer, Veranderungen des menschlichen Harnes unter Krappwirkung. 
Aus dem Aussehen — deutlich rotlich, durch Zusatz von KOH himbeer- bis blut- 
rot — und den Ekk. des Harnes nach Einnehmen von Krappwurzelpulyer — rot- 
flockiger N d . bei Kochen mit KOH, positiye NYLANDEKsche Probe, negatiye Gar- 
prohe, undcutliche oder nur schwach positiye TnoMMEEsche Probe — schlieBt Vf., 
daB die Buberythrinsaure in den Harn iibergeht. (Ztschr. f. Uroi. 14. 175—79; 
ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 2. 324. Eef. von K r u g e k .) S p ie g e l .

Ernst W iechm ann, Zur Theorie der Magnesiumnarkose. Die Bezeichnung 
„Magnesiumnarkosc“ ist sowohl yom physiologischen ais auch yom physikochemi- 
schen Standpunkt aus unberechtigt. Der Hauptangriffspunkt des Mg ist die 
Synapsę, die Verbindung zwisehen Nery und Muskel. Mg wirkt auBerdem labmend 
auf automatische Organe wie Herz, Magen und Darm. Ca wirkt auBer am Muskel 
antagonistisch gegen Mg. In seiner lahmenden Wrkg. kann Mg durch Co, Mn, Ni 
und das komplese JE[examinkobalłichlorid, das Ca in seiner antagonistisehen Wrkg. 
durch Sr und Ba yertreten werden. An Pfianzenwurzeln wirken Mg und Co(NH,)6 
auf die Zellwande so, daB sie aufąuellen und zerfallen, Ca, Sr, B a, Co, Mn, Ni 
derart, daB sie ihre n. Festigkeit beibehalten. Alle diese Erscheinungen konnen 
ebenso wohl kolloidchemisch wie chemiach erklart werden. (P f lu g e r s  Arch. d. 
Physiol. 182. 74—103. 18/8. [9/3.] Kiel, Physiol. Univ.-Inst.) AbON.

R u d o lf H óber, Zur Analyse der Caleiumwirkuny. Ca-Mangel erzeugt ebenso
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wie K-UberschuB erstens eine a llg e m e in e  Aufloekerung der Zellkolloide, w.elehe 
durch gehr yersehiedene mehrwertige Kationen (Sr, Ba, Mg, Co, Mn, N i, koinplexe 
Co- und Cr-Ionen) im Sinne der Wertigkeitsregel der K o llo id c h e m ie  riickgiingig 
gcmacht werden kann. Hierauf beruhen die Beobaehtungen bei der Entw. der 
Fundaluaembryonen, der Cytolyse yon Seeigeleiern oder Fiimmerzellen, der Harno- 
lyse, fibrillaren Zuckungen von Muskeln, der Kompensierung der Muskcllabmung 
durch K-Salze und der Kompensierung der K-Strome durch Ca und die anderen 
mehrwertigen Kationen. Zweitens hewirkt aber Ca-Mangel auch eine Loekerung 
an den Stellen, wo zwei Gewebsbestandteile (z. B. Nery und Muske)) zusammen- 
stoBen; dieser Zusammenhalt wird allein durch eine Erdalkaliyerb. gewiihrleistet. 
Deshalb kann in dieser Eigenschaft (z. B. Erhaltung der Kontraktilitat von Herz 
und Magen dea Frosehes odei' Erhaltung der indirekten Muskelerregbarkeit) das 
Ca nur durch die ihm ch em ia ch  n ah e y e r w a n d te n  Ionen Sr und Ba ersetzt 
werden. (P f l iJg ek s  Arch. d. Physiol. 182. 10-1—13. 18/8. [9/3.] Kiel, Physiol. 
Univ.-Inst.) A r o n .

J iirg en s, Die Organspeichenmg des G-uajacols und der Brenzcatechinmonoacet- 
saure. Na-Salicylat, gelost, brenzcatechinmonoacetsaures Ca, in W. yerteilt, Guajacol, 
in wenig A . gel. und mit Gummischleim emulgiert, Kaninchen mit der Schlund- 
sonde in den Magen eiugefuhrt, fanden im Blut sich stets reichlich, am niichsten 
kommt die Niere ais Hauptausachcidungsorgan. Alle drci Stoffe fanden sich dann 
in ziemlich reichlicher Menge in den Atmungsorganen, welche ein besonderes 
Elektions-, bezw. Speicherungayermogen, speziell fiir Guajacol, besitzen. Salicyl- 
siiure fand sich auBerdem reichlich in den Gelenken, weniger in den Muskeln, 
Guajacol war dagegen in Muskeln und Gelenken niemals, hrenzcatecliinmonoacet- 
saures Ca nur einmal in Spuren naehweisbar. (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 21. 
213—15. 26/S. Berlin, Stadt. Krankenhaus Friedrichshain.) A r o n .

E rnst Sieburg und E rich  Harloff, Studien uber das Verhalten von Sulstamen  
der Dibemylrcihc (Dilenzyl, Hydróbenzoin, Desoxybenzoin, Benzoin, Benzil, Bcnzil- 
sdure) im Organismus. Die Unters. der in der Uberschrift genannten Substanzen 
sollte entseheiden, wie sich solehe fettaromatische Stoffe yerhalten, dereń ali- 
phatischer Keat beidseitig an ein aromatisches Kadikal gebunden iat. Die unter- 
sucliten Korper sind in W. wl. Dibenzyl (I.), C0H5-CH4'CH2-CSH6 1 : 1 0  000, 
Desoxybenzoin (II.), C6H5• CH2 • CO• C^H-, Hydrobcnzoin (III.), CcHs• CHOH• CHOH• 
C0H5 und Benzoin (IV.), CoH,• CHOH■ CO■ C0H5, 1 : G250, Benzil (V.), C0H6-CO
CO-C01I5, 1 : 5000. Nur Benzilsćiure (VI.), (CeH6 )3 C(0 H)C0 6 H, ist in W . 11., da
gegen wl. in Fetten und Fettlosungsmitteln, wahrend die ersteren Korper hierin
11. Bind. Entaprechend diesen Loslichkeitsyerhaltnissen wirken die Substanzen
I-—V. auf Froschlaryen narkotiseh, und zwar liegt der Schwellenwert der narko- 
tiBchen Wrkg. fiir I. bei 1 : 20 000, fiir IV. bei 1 : 12 500, fiir II. bei 1 : 12 500, 
fiir V. bei 1 : 10 000, fiir III. bei 1 : 6 250. VI. besitzt nur Sśiurewrkg. Dagegen 
sind die Substanzen an lebenden Tiuren ohne Narkosowrkg. An Froschen sind
I., III., IV. u. V. in Dosen von 0,1 g wirkungslos. 0,05 g von II. bewirken Atem- 
u. Herzstillatand, nach anfiinglicher Kefleserrcgbarkeit; kleinere Gaben haben nur 
yoriibergehende Wrkg. Am Kaninchen zeigen die Substanzen in yerhaltniamaBig 
hohen Dosen keine nennenawerten Effekte. Ihre Unwirksamkeit beruht auf einer 
rasehen Umwandlung in ungiftige Deriyate. Das Dibenzyl wird ais Diphenyl- 
athanolgliicuronsaure, CcHj-CH,-CH;0- C0H9O0)-C^H^. ausgesehieden. Destilliert 
man den Harn nach Zusatz yon 5°/o HjSO* mit Wasserdampf, so scheidcn eich im 
Destillat Krystalle yon Siilben aus, das sich aus dem Diphenyliithanol durch 
Wasserabspaltung gebildet hat. Hydrobenzoin, Desosybenzoin, Benzoin u. Benzil 
werden im Harn nach subcutaner Eingabe ihrer Lsgg. in 01 ais gepaarte Glucuron- 
saure der o-Bensylbenzoesaure, C6H5 • CH ,, C6H4 • COOH, ausgesehieden. Zur Isolierung

II. 3. " 40
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der Saure wurde der mit 5°/0 H 2S 01 yersetzte Harn mit Wasserdampf destilliert 
u. das DeBtillat ausgeathert. Der aus Bzl. umkrystallisierte Atherriickstand echm. 
bei 114°. Bei der Sublimation krystalliaiert die o-Benzylbenzoesaure in zarten, 
zentimeterlangen Bpitzen Nadelcben, in k. W. wl., in h. W. zl., in A., A., Chlf. u. 
Bzl. b11. C a -S a lz  lange Nadeln aus A. A g -S a lz  floekiger Nd. Beim Erliitzen 
mit konz. HaS 04 auf 100° entsteht Antbranol. Moglicherweise entstebt die 
o-Benzylbenzoesiiure sekundiir durch molekulare Umlagerung yon Benzoin. Sie 
wirkt sowohl in freiem Zustande, wie ais Na-Salz auf Kauląuappen todlich. An 
Froachen wirkt 0,1 g deB Na-Salzes letal. Die o-Benzylbenzoylglucuronsaure, welche 
im Harn nach Eingabe von Hydrobenzoin ansgeschieden wurde, lieB sich' nach dem 
iiblicben Yerf. uber die Pb-Yerb. in Form zerflieBlicher kubischer Krystalle isolieren. 
0,964 g, gel. in 25 ccm W., zeigten im 2 dcm-Eohr a Dic> =  -f- 3,15°. D ie Saure ist 
gegen Kauląuappen sehr wenig toxisch. — Bensilsciure, ais Na-Salz injiziert, wird 
unyerandert ausgeschieden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 0 8 . 195—206. 20/11. [4/10.]
1919. Bostock, Inst. f. pharm. u. physiolog. Chemie d. Uniy.) G u g g e n h e im .

BUguel Ozorio de A lm eid a , D ie Nicotinapnoe. Auf die intrayenóse Ein- 
spritzung von Nicotin fallt der Blutdruck bei Hunden steil ab, um sich nach kurzer 
Zeit iiber seine anfiingliclie Hohe zu erheben; die Atmung setzt zu Beginn hiiufig 
fiir einen Augenblick aus und wird dann, gleichżeitig mit dem Fallen des Blut- 
drucks, sehr freąuent. An dieses Stadium schlieBt sich ein Atemstillstand von einer 
Dauer bis zu 2Vj Min., die „Nicotinapnoe". Sie fallt in der Kegel mit dem Stadium 
des erhohten Blutdrucks zusammen, beginnt jedoch bisweilen schon zu einer Zeit, 
wo der Blutdruck noch erniedrigt ist. Bei Wiederholung der Einspritzung an dem 
selben Ti er laBt sich der Atemstillstand mehrmals nacheinander, allerdings in ge- 
ringerem Mafie, heryorrufen. Die zur ErzeugUDg erfoderliche Dosis schwankt 
zwischen 0,34 u. 1,16 mg fur 1 kg Korpergewieht, im allgemeinen wurde die Menge 
yon 0,40 mg/kg yerwendet. Beiderseitige Vagusdurcbschneidung hindert das Ent- 
stehen der Nicotinapnoe nicht, Reizung des zentralen Vagusstumpfes wiihrend des 
apnoischen Zustandes ist ohne Wrkg. Wird das Tier yor der Einspritzung durch 
Abklemmen der Trachealkaniile asphyktisch gemacht, so tritt die Apnoe auf Nicotin 
gleichfalls ein, scheint aber yon kiirzerer Dauer zu sein. Sie laBt sich auch an 
nichtnarkotisierten Tieren erzielen. Sie kommt unyerandert zustande, wenn dem 
Versucbstier yor der Einspritzung des Giftes beide Nebennieren entfemt worden 
waren. Unterbindung beider Carotiden u. Yertebralarterien unmittelbar yor der 
Einspritzung yerhindert das Auftreten der Nicotinapnoe nicht; es ist aber unter 
diesen Umstanden schwierig, sie heryorzurufen. (Journ. de physiol. et de pathol. gćn. 
18. 744—52; ausfuhrliches Referat ygl. B er. ges. Physiol. 2. 349—50. Ref. W i e - 
l a n d .) Sp i e g e l .

Julius Mack, Zur ProtojplasmaaktiiHerung mit Caseosan (Lindig). Beriebt iiber 
48 mit Caseosan behandelte Falle. D ie Erfahrungen waren gunstig. (Miinch. med. 
Wchschr. 67 . 983—85. 20/8. GieBen, Uniy.-Frauenklinik.) B o b iń s k i .

H. Fiihner, Die Hypophyse und ihre wirksamen Bestandteile. Von den Hypo- 
jihysenextraJctcn (Coluitrin, Pituglandol) unterscheidet sich grundsatzlich das Hypo- 
physin  (Hochst), welches die wirksam erkannten Alkaloide, und zwar yier Fraktionen 
in Form schwefelsanrer Salze enthalt. Die Hypophysinfraktionen yeranlassen eine 
Kontraktion der glatten Muskulatur der Gebarmutter, sind daher ein physiologisches 
Wehenmittel, sie wirken ais gefaBkontrahierendes Blutstillungsmittel n. ais Darm- 
kontraktionsmittel, indiziert bei Darmlahmung, paralytischem Ileus u. Peritonitis. 
D ie blutdrucksteigemdc Wrkg. des Hypophysins hiilt yiel langer vor ais die des 
Suprarenins. Hypophysensubstanzen wirken ferner diuresehemmend, beeinflussen 
die Atmung, konnen daher besonders in Kombination mit Suprarenin zur Astbma- 
behandlung dienen, und es ist schlieBłich móglich, sie auch zur Behandlung yon
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Erschopfungszustanden durch Beeinflussung des GrefaBtonus zu benutzen. Yielleicht 
wird e3 sich in Zukuuft empfehlen, fur jede Organwrkg. besondere Hypophysen- 
prśiparate herzustellcn. Die innerliche Verwendung des Hypophysins empfiehlt 
sich wegen seiner Zersetzlichkeit nicht; gut wirksam ist die subcutane und ain 
besten, namentlich fur den Geburtslielfer, die yorsicbtige intrayenose Injektiou. 
(Therap. Monatsh. 3 4 . 437—42. 15/8. Konigsberg, Pharmakol. Univ.-InBt.) A r o n .

M anrice H. ile e s ,  Ber Einflu/i von Hypophysenextrakten auf die Wasser- 
absorption desBiinndarms. Subcutane Injektion yonPituitrin  (P a r k ę  D a v is  & Comp.) 
ruft bei Hunden und Katzen eine Verzogerung der Absorption yon W. im 
Diinndarm heryor; diese kann aber allein nicht die yerzogerte Ausscheidung des 
W. durch die Nieren nach Pituitrininjektionen erklaren. (Amer. Journ. Physiol.
53 . 43—48. 1/8. [12/5.] Siid Dakota Uniy., Physiol. Lab.) A r o n .

John A. Larson, Weiterer Nachweis der funktionellen Beziehung zwisćhen Hypo- 
physe und Schilddruse. Verfiitterung des Yorderlappens der Hypophyse an Ratten, 
dereń Schilddruse exstirpiert ist, yerliingert das Leben und beschleunigt das 
Wachstum. Verfiitferung steigert auch bei n. Ratten, anscbeinend bei mannlichen 
mehr ais bei weiblichen, die Wachstumsgeschwindigkeit. (Amer. Journ. Physiol. 
53 . 89—100. 1/8. [26/5.] California Uniy., R u d o l p h  S p r e c k e l s  Physiol. Lab.) A r o n .

E m ily  C. Seam an, Ber Einflufi eines alkoholischen Schilddrusenextraktes auf 
polyncuritische Tauben w id  die Metamorphose von Kauląuappen. Ein durch Extrak- 
tion yon Schilddriisen mit 0,8°/0 HC1 euthaltendem 95°/oig. A. gewonnener Eitrakt 
hatte bei Polyneuritistauben die gleichen Heilwrkgg. wie in W. 1. Yitamine. Der 
gleiche Extrakt beschleunigte auch die Metamorphose yon Kauląuappen, am aus- 
gesprochensten 2 Wochen nach dem Ausschliipfen. (Amer. Journ. Physiol. 53. 
101—8. 1/8. [26/5.] C o r n e l l  Uniy., Med. Coli.) A r o n .

E m il A bderhalden und Ernst Gellhorn, Studien uber die von einzelnen 
Organen hervorgebrachten Stoffe mit spezifischer Wirkung. III. Mitteilung. (II. Mitt. 
vgl. A b d e r h a l d e n , P f l Wg e r s  Arch. d. Physiol. 176. 236; C. 1 9 2 0 . I. 45.) Tiefe 
Abbauprodd., Optone genannt, aus Corpus luteum und Hoden wirken aut das 
Froschauge erweiternd, machen am STRAOBschen Herzpraparat diaatolischen Still- 
stand, schcinen also in die Gruppe der parasympatiscb lahmenden Stoffe zu ge- 
horen; ahnlich, aber geringer wirksam ist Thymusopton, Hypophysis- u. Thyreoidea- 
opton bewirken am Froschauge Verengerung, zeigen fast keine Herzwrkg. oder 
maBige Pulsyergrofierung. — Aie Optone aus Ovarien u. Hypophysenyorderlappen 
fordern die Adrenalinerweiterung des Eroschauges. — Bei gleichzeitiger Anwendung 
mehrerer Optone uberwiegt meist die erweiternde Wrkg. auf das Froschauge, nur 
Thyreoidea- -f- Testisopton fiihrt zu einer Verengerung. (P f l Ug e r s  Arch. d. 
Physiol. 1 8 2 . 28—49. 18/8. [22/3.] H alle , Physiol. Uniy.-Inst.) A r o n .

Grace M edes und J. F. Mc Clendon, Bie Wirkung von Narcoticis auf lebende 
Zellen. Die untersuchten Narcotica (A. yerschiedener K o n z ., A., Chlf., Cbloreton) 
riefen bei tierischen Zellen (Cassiopea) und pflanzlichen (Elodea), yermehrten Oa- 
Verbrauch heryor, um so starker, je groBer die Konz. des Narcotieums war. Im 
ubrigeu wirken die einzelnen Narcotica auf die Zellen nicht in genau der gleichen 
Weise, sie rufen Oberflachenyeranderungen heryor, die mit Permeabilitatsanderungen 
yerbunden sind, wirken aber auch im Innern der Zellen, wie die Schrumpfungs- 
Yorgiinge der Chloroplasten zeigen. Die yerschiedenen Zellgebilde, Plasmamembran, 
Chloroplasten und Zellplasma werden in yerschiedener W eise angegriffen. (Proc. 
National Acad. Sc. Washington 6. 243—46. Mai [17/3.] Vassal College; Uniy. ot 
Minnesota, Medizinschule. Tortugas, Ocean-Lab. CARNEGIE-Inst.) A r o n .

Franz Briiłil, Luminal und Epilepsie. Luminal bat sich bei der Behandlung 
der Epilepsie sehr gutbewahrt. (Miinch. med. Wchschr. 67. 990.20/8. Kiedrich.) Bo.

F e lix  H irschfeld , Zur Anwendung der Diuretica bei Nierenleiden. Diuretica
40*
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konnen bei eiweiBarmer Erniihrung von Nierenkranken eine Diurese heryorrufen, 
bei eiweiBreicher eie licmmen. Bestimmte Grenzzahlen lassen sich niclit angeben. 
Je schlechter die funktionelle Leist.ung der Niercn ist, desto niedriger ist der Ei- 
weiBgehalt der Nahrung anzusetzeu, bei dem eine gtinstige Wrkg. der Diuretica 
zu erwarten ist. (Dtsch. med. Wchschr. 4 6 . 995—96. 2/9. Berlin.) B o r in s k i .

A lfred A lesan d er , Die chemotherapeutische Behandlung der Grippe. Yf.
empfiehlt Eucupinum basicum fur die Grippebehandlung. (Dtsch. med. Wchschr. 
46. 9 6 5 - 66. 26/8. B erlin .) B o r in s k i .

Carl L ew in , Trypa/lavin und Trypaflavinsilbcr (Argojlanin) in der Therapie
maligner Geschwulste. Argoflavin ist eine ,,Kombination‘: des Trypaflayins mit 
Silber. Es wurden Dosen yon 0,025—0,05 g und neuerdings auch 0,075 g  zwei- 
bis dreimal wochentlich injiziert. Irgendein schiidlicher EinfluB wurde nicht be- 
obachtet. Ein abschlieBendes Urteil iiber den therapeutischen Wert der Priiparate 
bei Behandlung maligner Geschwulste kann noch nicht abgegeben werden. Argo- 
flavin u. Trypaflavin sind innere Antiseptica. (Therapie der Gegenw. 61. 10—12. 
Januar. Berlin, Uuiv. Inst. f. Krebsforsch.) . J o a c h im o g l u .**

F ritz A ren, U ber die. Behandlung der puerpcralen Sepsis mit Fulmargin. 
Fulmargin hat sich ais ein wertvolles Mittel zur Bekiimpfung der Sepsis bewiihrt. 
Da es keine EiweiBstoffe ais Schutzkolloide enthalt, zeigt es nicht die ungunatigen 
Nebenwrkgg., die bei andereu Silberlsgg. durch diese hervorgerufen werden. 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 968—09. 26/8. Berlin, Stiidt. Krankenh. Gitschincrstr.) Bo.

. L. H aendel und X. W . Joetten , Uber chemotherapeutische Versućhe mit 
„205 Bayer'1, einem ncucn trypanociden Mittel ton besonderer Wirkung. Bericht 
iiber sehr giinstig ausgefallene Laboratoriumsyerss. mit einem ais ,,205 Bayer“ be- 
zeickneten neuen Praparat zur Bekampfung und Verhiitung yon Trypanosomen- 
infektionen (Nagana-,Dourine,Congolensetrypanosomen und Trypanosoma gambiense) 
Ober die ehemisehe Zus. des PrapaTates wird nichts mitgeteilt. (B eri. klin. 
Wchschr. 57. 821—23. 30/8. Berlin, Reiehsgesundheitsamt.) B o r in s k i .

E oyek, Maul- und Klauenscudte in der Praxis. Vf. empfiehlt zur Behandlung 
der Maul- und Klauenseuehe die moglichst friihzeitige Anwendung yon Jodincarbon. 
(DtBch. tieriirztl. Wchschr. 2 8 . 421. 4/9. GroB-Flotke.) B o r in s k i .

W . R eichinann, Behandlung der Lungengangran mit intravendser Neosalvarsan- 
tnjektion. Ein mehrere Wochen alter Fali yon Lungengangran besserte sich nach 
einer einmaligen Gabe yon 0,6 g Neosalyarsan frappierend. (Therap. Halbmonatsh. 
34 . 442—43. 15/8. Kattowitz.) A r o n .

Ludw ig Stern-Piper, Beitrag zur Therapie der multiplen Sklerose mit Silber- 
saharsan. Empfehlung von Ag-Salvarsan auch bei iilteren Fallen yon multipler 
Sklerose. (Muneh. med. Wchschr. 67 . 985—86. 20/8. Koppern i./T s., Nervenheil- 
anstalten der Stadt Frankfurt a/M.) B o r in s k i .

Lenzmann, U ber kombinierte Behandlung der Lues mit Silbersalvarsannatrium 
und Tcolloidalem Silber. Zur Vermeidung einer Depotb. des Salyarsanpraparates, 
die zu einem giftigen Abbauprod. des Salyarsans fuhren kann, werden kleine und 
haufige Dosen (0,05) empfohlen. Mit den Silbersalyarsaninjektionen werden Ein- 
spritzungen von Kollargol (Heydeu) oder Dispargen yerbunden. Die Behandlungs- 
weise hat zu gunstigen Erfolgen gefuhrt und wird gut yertragen. (Dtsch. med. 
Wchschr. 46 . 992—95- 2/9. Duisburg, Diakonen-Krankenhaus.) B o r in s k i .

A. E. Gow, Intranenóse Proteintherapie bei puerperaler Septicaemie. Tśigliche 
Iujektionen yon 8 —20 ccm einer 10%ig. Lsg. yon Pepton W i t t e , jeden Tag um
2 ccm steigend, werden neben Autovaccinetherapie empfohlen. (Brit. Medical Journal
1 9 2 0 . II. 26S -69 . 21/8.) A r o n .

H. L eith  Mnrray, Serum und Yaccine bei der Behandlung puerperaler In- 
fektionen. Die Mehrzahl der Fa-lle beruht auf Streptokokkeninfektion. Ais Be-
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handlung wird empfohlen: Intrayenose Injektion yon 50 ccm Antistreptokokkenserum 
mit der gleichen Menge physiologischer NaCl-Lsg. yerd., zugleich mit 5 cctn 
fr isc lie m  sterilen Meerschweinchen- oder Pferdeserum ais Komplement. Daneben 
Antoyaccinebebandlung, aber nicht Verwendung yorriitiger Vacęihs. (Brie. Medical 
Journal 1 9 2 0 . II. 2 6 9 -7 1 . 21/8. Liyerpool, Frauenklinik; D a v id  L e w is  Nord 
Hospital.) A r o n .

A dolf Korbach, Zur Kasuistik der Benxinvergiftungen. Beschreibung eines 
Falles von Vergiftung. Es handelt sich um einen Selbstmordyers, durch Einnehmcn 
von ca. 75 ccm Benzin. Die yerurśachten gesundheitlichen Sehiidigungen betrafen 
im wesentlichen das Neryensystem. (Mttnch. med. Wchschr. 67. 990—91. 20/8. 
Breslau, St. Georgs-Krankenhaus.) B o r in s k t .

E d gar Goldachmid und E liaabet Kuhii, Brommethylvergiftung mit tódlićhem 
Ausgang. Es werden 9 Falle von Brommethylyergiftung, darunter drei todliche, 
beschrieben, dereń Krankengeschichten groBe Ahnlichkeit untereinander aufweisen, 
und bei dencn neryose Zentralerscheinungen dic Hauptrolle spielten (klonische, 
tonische Krampfe, Gleichgewichtsstorungen, psychische Erregungszustande). Es 
fehlten jedoch im Gegensatz zu friiheren Beobachtungen teilweise ein liingeree 
Prodomalstadium, und dort, wo es bestand, Sehstorungen. Die pathologisch-ana- 
tomischen Unterss. ergaben hoebgradige Veranderungen der Ganglienzellen der 
Himrinde. (Zentralbl. f. Gewerbehyg. 8. 28—36. Frankfurt a. M., S e n c k e n b e r g . 
Paibol. Inst. d. Uniy. HoehBt a. M., Stiidt. Krankenh.) C u r s c h m a n n .**

W. Jacob i und E. Speer, Amylenhydratvergiftwng {35 g) mit todlichem Ausgang. 
Ein 22jahriger Epileptiker erhielt yersehentlich 35 g Amyleuhydrat per Klysma; 
Tod nach 53 Stdn, aber kompliziert durch eine Influenzalungenentziindung, so daB 
nach dern Verlauf der Paticnt ohne die schwere Komplikation durch Grippe mit 
Wahrscheinlichkeit die Intoxikation uberstanden hatte. (Therap. Halbmonatsh. 34. 
445—4S. 15/8, Jona, Psychiatr. Klinik.) A r o n .

S. Loewe, Bemerkungen zu der vorstehenden Mitteilung iiber Amylcnhydrat- 
vergiftmg. Die von J a c o b i u . S p e e p . (Therap. Halbmonatsh. 34 . 445; yorst. Ref.) 
fur ihren Patienten errechnete Menge von 35 g ist wahrscheinlich diesem nicht 
gegeben worden, sondern nur ca. 28—29 g, da Amylenbydrat D. 0,82 hat. (Therap. 
Halbmonatsh. 34 . 448. 15/8. Gottingen.) A r o n .

R. W. Scott und P. J. H an zlik , Vergifiung mit nitrolcnzolhaltigem Alkohol. 
Eine Anzahl yon Personen, die ein alkoh. Getrauk (61°/0 A.), das geringe Mengen 
von Formaldehyd (1 : 500000) u. Nitrobenzol enthielt, genossen hatten, erkrankten 
mit BewuBtlosigkeit und dunkler, brauner Verfarbung der Haut. Im Blute konnte 
Mothamoglobin nachgewiesen werden. Alle Patienten wurden geheilt. (Journ. of 
the Amer. med. assoc. 74. 1000.) J o a c h m o g l u .**

B.-A. H oussay und A. S ord elli, Wirkung der Sćhlangengifte auf die Blut- 
gcńnnung. (Vgl. C. r. soc. de biologie 82 . 1029; C. 1 9 2 0  I. 182.) Die gerinnungs- 
fordernden Gifte bewirken in vivo anfiinglich eine yoriibergehende Erhohung der 
Gerinnbarkeit (positiye Phase) u. darauf eine VerringGrung oder das Yerschwinden 
dieser Wrkg. (negatiye Phase). Die anfangliche positiye Phase beruht hauptsach- 
lich auf der Thrombinwrkg. der Gifte, die aber durch andere Ursachen yerstarkt 
werden kann (Daboia, Bungarus fasciatus). Wahrend der positiyen Phase bildet 
sich Fibrin, das sich scheinbar auf den roten Blutkorperchen und wahrscheinlich 
auf dem Endothel der GefaBe niederschlagt. Die Leber und der Darm sind die 
Organe, welehe hauptsachlich das Fibrinogen fisieren. Die negatiye Phase beruht 
auf dem Verschwinden des Fibrinogens. Das hierdureh ungerinnbar gemachte Blut 
enthiilt freies Gift, aber kein Thrombin und gewohnlich auch kein Antithrombin. 
Die nicht koagulierenden Gifte rufen Ungerinnbarkeit heryor, aber nur bei hohen 
Dosen. Das ungerinnbare Blut kann wegen seines Gehaltes an Fibrinogen durch
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Gey?ebsęxtrakte, durch Thrombin oder koagulierende Gifte zum Gerinnen gebracht 
werden. D ie gerinnungahemmendeu Gifte (venina anti-coagulants) bewirken keine 
poeitive Phase, defibrinieren das Blut nicht u. produzieren gewohnlich auch. keine 
nennenswerten Mengen yon Anti thrombin. — Die Gifte australischer Colubriden 
behalten ihre gerinnungsfordernde Kraft auch iu starksten Verdiinnungen viel 
besaer, ais die iibrigen Gifte. Das Plasma der Vogel uud der Scblangen gerinnt 
yiel schwieriger, ais das der Siiugetiere. Dic koagulierend wirkenden Substanzen 
dialysiercn nicht uud werden durch Tierkohle absorbiert, durch Ammoniumsulfat 
gefallt, konz. A. yerandert sie nicht. Es besteht kein Antagonismus zwischen 
koagulierenden u. gerinnungshemmenden Giften. Nach der Wrkg. auf die Gerin- 
nung des Blutes kann man die Schlangengifte in 2 Gruppen einteilen: 1. Gerin- 
nuugsfordernde Gifte: Lachesis atrox, L. ncuwiedi, L. alternatua, L. lanceolatus, 
L. ammodytoides, L. jararacussu, Crotalus terrifieua, Ancistrodon Blomhoffi, Vipera 
Eussellii, Vipera aspis, Echis carinatus, Notechis acutatus, Pseudechis porphyriacus, 
Bungarus fasciatus. — 2. Gerinnungahemmende Gifte: Naja tripudians, Naja bun- 
garus, Elaps marcgravi, Lachesis flavoviridis, Ancistrodon contortrix, Ancistrodon 
piacivorus, Crotalus adamanteus. (Journ. de physiol. et de pathol. gćn. 18. 781 
bis 811. Buenos Aires, Dep. nation. d’hyg., Inst. Baet.; ausfiihrl. Bef. vgl. Ber. 
ges. Physiol. 2 . 318—19. Kef. F l u b y .) S p ie g e l .

F. Clair, Fxpermentclle Beri-Beri. Die Atiologie ‘der Beri-Beri. Vf. betrachtet 
die menschliclie Beri-Beri ais eine Intoxikation durch bakterielle Zersetzungsprodd. 
von Eeis, welche ais GefiiBgifte wirken, wiihrend die bei Tauben durch Fiitterung 
mit geschliffenem Eeis heryorgerufenen Storungen nur Folgen der Inanition seien. 
(Buli. de la soc. de pathol. exot. 13. 191—96; ausfiihrl. Eef. vgl. Ber. ges. Physiol.
2. 305. Eef. W ie l a n d .) Sp ie g e l .

5. Physioiogie und Pathologie der KSrperbestandteile.
K arl R ohde, Zur Physioiogie der Aufnahme und Ausscheidung saurer und 

basischer Farbstoffe durch die Nieren. Durch reichliche Gaben von Borsaure einer- 
seits, NaaC03 andererseits lafit sich die Ek. des Blutes u. der Nierenzellen, wahr- 
acheinlich auch anderer Korperzellen gegen die saure, bezw. alkal. Seite ver- 
sehieben. Dementsprehend wird ein stark saurer, bezw. stark alkal. Harn ab- 
gesondert. D ie CH, rep. Coh auf  Seiten dea Blutes ist stets geringer ais die auf 
Seiten des Harnes. Die Aufnahme saurer u. basiacher Farbstoffe durch den Darm 
und ihre Ausscheidung durch die Nieren ist abhangig yon der Menge der in den 
betreffenden Zelleu u. ihrer Uingebung yorhandenen freien H- u. OH-Ionen, indem 
der Transport saurer Farbstoffe durch freie H-Ionen beschleunigt, durch OH-Ionen 
gehemmt wird, derjenige basischer Farbstoffe umgekehrt. Es gibt nicht „Vital- 
farber“ und „Nichtvitalfiirber“ unter den Farbstoffen. Selbst hoehkolloidale saure 
und basische Farbstoffe werden resorbiert und unter Farbung der Nierenepithelien 
ausgeschieden, wenn saure, bezw. alkal. Ek. herrscht. — Die Toleranz von Froschen 
gegeniiber sauren u. basischen Farbstoffen u. dereń Giftwrkg. stcigt und fiillt mit 
einem Mehr oder Weniger yon Siiure, bezw. Alkali im Organismua der Tiere. — 
Weder die Lipoidtheorie, noch die Ultrafiltertheorie der Ffirbung kónnen Allgemein- 
giiltigkeit fiir die Wrkg. aller Farbstoffe besitzen. ( P f lO g e k 3 Arch. d. Physiol. 
1 8 2 . 114—32. 18/8. [10/3.] Frankfurt a. M., Inst. f. animal. Physiol. T h e o d o r  
STERN-Haus.) A r o n .

R ich ard  Stephan, Zur Frage der Blutgerinnung. Kritische Bemerkungen zur 
Arbeit vou Sz e n e s . (Vgl. Munch. med. Wchschr. 67. 786; C. 1920. III. 462.) 
(Miiuch. med. Wchschr. 67. 992. 20/8. Frankfurt a/M., Med. Klinik d. St. Marien- 
Krankeuhauses.) B o r in s k i .

Ben Karpm an, Wirkung versćhiedener Substanzen auf die Gerinnung von Citrat-



1 9 2 0 .  I I I .  E . 5. P h y s io l . - u . P a t h o l . d . KOb p e b b e s t a n b t e il e . 5 7 1

plasma. Manche Alkaloide, Dinitrobenzol, Tyraminhydrochlorid haben keinerlei 
EinfluB auf die Gerinnung, manche Stoffe, wie Glycerin, A., nur in bestimmter 
Konz. Andere Stoffe yerzogern die Gerinnung, weil sie entweder die Gerinnungs- 
zeit yerlangern (z. B. Formaldehyd) oder die Gerinnung unyollstiindig machen. 
Viele Stoffe machen den Gerinnungsyorgang unmoglich, weil Bie ihn aufhehen, Ndd. 
oder Emulsionen bilden. Substanzen, welche den Gerinnungsyorgang wirldich be- 
schleunigen, fanden sich nicht, manche taten es anscheinend durch B. yon Ndd. 
(z. B. Phenylhydrazin, Pyridin). Die Wrkg. der meisten Stoflte hangt von ihrer 
Lpslichkeit, ihrer Ek., ihrem Eeduktions- oder Wasserbindungyermogen ab. Manch- 
mal bilden sich neue chemisehe Verbb. mit dem Plasma. (Amer. Journ. Physiol. 53.
25—42. 1/8. [3/5.] Minnesota. Uniy., Pharmacol. Dep.) A r o n .

Arthur Chace und Y ictor C. M yers, Acidose bei Ncphritis. In 20 Fallen 
schwerer chronischer Nepliritis fandVf. stets das COj-Bindungsyermogen des Blutes 
betriichtlich herabgesetzt, manclimal yor dem Tode so, daB der Acidosegrad an 
sich (nach W h it n e y ) mit dem Leben unyertraglich schien. Bei 2 akuten Fallen 
mit Acidose brachte Dicarbonatinfusion wesentliche und rasche Besserung der 
Symptome. (Journ. of the Amer. med. assoc. 74. 641—43. New York, Post-graduate 
med. school; ausfiihrl. Eef. ygl. Ber. ges. Physiol. 2. 322—23. Eef. O e h m e .) Sp.

A dolph Bernhard, 2śusamme>ifassung der chemischen Blutbefunde lei Thrombo- 
angitis obliterans. Bei Patienten mit Thromboangitis obliterans wurde der Gehalt 
an NichteiweiB-N, Cholesterin, Chloriden, Ca normal gefunden, ebenso das COa- 
Bindungsyermogen. Der Blutzuckeranstieg nach Einnahme yon 100 g Glucose in 
den nuchternen Magen ergibt aber gewisse Abweichungen. Es werden 3 Typen 
der Ek. auf groBe Zuckermengen unterschieden: 1. Anfangs n. Gehalt (60—120 mg 
in 100 ccm). Nach 45 Min. Anstieg auf 200 mg, nach 2 Stdn. ebeneo hoch oder 
hoher. — 2. Normaler Nullwert, nach 45 Min. 150—180 mg, nach 2 Stdn. wieder 
normal. — 3. Normaler oder etwas erhohter Nullwert, nach 45 Min. niedrigerer 
Wert, Anstieg am Ende der 2. Stde. (Med. rec. 97. 430—31.) KtłLZ.**

Bernard Eaym und, Die Alkalireserve bei experimentellem, chirurgischem Shock. 
In Athernarkose sinkt die Alkalireserye des Blutplasmas auf etwa die Halfte des 
n. Bestandes. Werden in Narkose Yerletzungen gesetzt, welche eine Shockwrkg. 
haben, so sinkt die Alkalireserye noch weiter, die entstehende Acidose ist jedoch 
nicht betrachtlich. Beziehungen zwisehen der Art des Shocks und der', Alkali- 
verarmung bestehen nicht. Intravenose Injektion yon lh-n. HC1- u. isotonischen 
sauren Phosphatlsgg. haben bei Hunden u. Katzen keine shockahnlichen Wrkgg. 
(Amer. Journ. Physiol. 53 . 109 — 36. 1/8. [26/4.] Chicago, H u l l  Physiol. 
Uniy.-Lab.) A b o n .

S. B ergel, Beitrage zur Biologie der Lymphocyten. Die Lymphocyten besitzen 
im Gegensatz zu den Leukocyten ein fettspaltendes Ferment. Das Auftreten einer 
lokalen und allgemeinen Lymphocytose gerade bei denjenigen Krankheitcn, dereń 
Erreger fettartig sind (Tuberkulose, Lepra, Lues) ist ais Eeaktionserscheinung gegen 
die lipoiden Krankheitastoffc aufzufassen. Die fett- u. lipoidartigen Krankheits- 
erreger locken die Lymphocyten chemotaktisch an, auf fetthaltige Antigene reagieren 
die Lymphocyten ais Antikorperhildner. — Mkr. Unterss. zeigen, daB nach Injektion 
von Olen etc. die lymphocytaren Zellen sich mit pseudopodienartigen Fortsatzen 
an die Fetttropfen fest ansaugen u. einzelne Teilchen in ihren Korper aufnehmen. 
Durch diese Art der phagocytaren Eigenschaften unterscheiden sich die Lympho
cyten in ihrer Funktion prinzipiell von den Leukocyten; jenen sind biologisch die 
groBen Mononuclearen und die sogen. Ubergangsformen mit ungranuliertem baso- 
philen Protoplasma zuzurechnen. — Die Lymphocyten, auch die kleinen, wandem 
aktiy aus den GefaBen aus u. bilden die Zellen in den nach Injektion yon Fetten
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und Olen auftretenden Essudatcn. (Ztschr. f. eiper. Path. u. Ther. 21. 216—27. 
2G/8. 1920. [23/7* 1919.] Berlin.) A r o n .

Alfons M ahnert, Beitrage zum Studium der Yeranderungen des Blutserum- 
Eiwcijigęhaltes unter versćhiedenen Einwirkungen. Der EiweiBgehalt des SeruniB 
yermindert sich unter dem EinEuB der Nareose, infolge Beeinflussung der Vaso- 
motorenfunklion und der Blutverteilung im Organismus. Auch bei Rontgen- 
bestrablung findet cin Sinkcn des EiweiBgehaltes statt, bedingt durch Veranderuug 
des bestrahlten Gewebes. Wiihrend der Schwangerschaft findet eine Abnabme des 
SerumeiweiBes statt, welches mit der Zunahme des Blutyolumens wiihrend der 
Grayiditat in Zusammenhang gebracht wird. Bei Tumortragern u. Kachektischcn 
liegt der EiweiBgehalt in der Mehrzabl der Palie unterhalb des pbysiologischen 
Grenzwertes (von 7°/0). (Ztschr. f. physiol. Ch. 110. 1—2S. 10/5. [8/3.] Graz, Univ.- 
Frauenklin.) G u g g e n h e im .

Oscar Grofl, Der hamolytisehe Ikterus. Beim bamolytischen Ikterus ist der 
Harn, trotz bestehe-nder Gelbsucht, gewohnlich frei von Gallenfarbstoff. Das Blut 
dagegen zeigt eine Reihe von Abweichungen von der Norm. Die Resistenz der 
roten Blutkorperchen, die ininimale wie die maximale, iśt bei- VergroBerung der 
Resistenzbreite yerminderr. Die mkr. Unters. zeigt kcine Veranderungen der 
Leukocytem, wiihrend die Erythrocyten zum Teil yerandert sind: Es findet sich 
Anisocytose und Poikilocytose; yereinzelt kommen Normoblasten yor; Megaloblasten 
wurden nicht gefunden. Der Parbeindes ist kleiner ais 1. Vf. nimmt an, daB die 
Ursache des hśimolytisehen Ikterus in einer Steigerung der die Blutkorperchen zer- 
storenden Tatigkeit der Milz liegt, wiihrend die Regenerationskraft des Knochen- 
marks nicht herabgesetzt ist, sondern sogar gesteigert sein kann. (Med. Klinik 16. 
489— 91. Greifswald, Med. Klinik d. Univ.) v . KRtłGER.**

P aul H abetin , Studien uber Nucleinwirkung. IV. Antigene Eigenschaftcn. 
Beiiehungen zur Wassermannschen Beaktion. (Vgl. HI. Wien. klin. Wchschr. 33. 
168; C. 1920. I. 783.) Die Sera von Syphilitikern besitzen eine Teńdcnz zur Bin- 
dung yon Komplement bei Yerwendung yon Natrium nucleinicum ais Antigen. 
Durch die Cutan- und Intracutanrk. lieB sich weder die Antigennatur des Natrium 
nucleinicum, noch die B. von Antikorpem nach Injektion desselben feststellen. 
(Wien. klin. Wchschr. 33. 726—29. 12 S. Wien, Krankenbaus Wiedeń.) BORINSKI.

Ernest C. D ickson und B eatrice M. H o w itt, Botulismus. Yorlaufige Mit- 
tetlung iiber Untersućhungen mit Botulismusantitoxin. Aus den Ergebnissen bei 
Unters. yon Toiinen yerschiedener yirulenter Stiimme yon Bae. botulinus und den 
damit (bei Ziegen) erzeugten Antitoiinen sei heryorgehoben, daB yersebiedene 
Typen (A und B) des Bacillus esistieren, dereń Antitosine wechselseitig keinen 
Schutz yerleihen. Vff. empfehlen Herst. eines polyyalenten Serums. (Journ. of 
the Arner. med. assoc. 74. 718—22; ausfiihrl. Ref. ygl. Ber. ges. Physiol. 2. 347 
bis 348. Ref. S c h l o s s b e r g e r .) Sp i e g e l .

K ax B erliner und S. Citron, Zur Frage der Depressionsimnunitat. Studien 
iiber Supcrinfektion mit Huhnercholerabacilleii. Mit Huhnercholerabaeillen hoehster 
Virulenz kann man bei Mearschweinchen durch subentane Vorimpfung einer unter- 
todlichen Dosis einen Zustand erzeugen, der am folgenden Tage die Superinfektion 
mit einem Yielfachen der sicher iodlicben Dosis bei intraperitonealer Injektion er- 
moglicht, ohne daB akuter Tod eintritt. D ie intraperitoneale Infektion erzeugt 
also ein Infektionsbild, das sonst nur bei subcutaner Infektion entsteht. (Dtsch. 
med. Wchschr. 46. 997—98. 2/9. Berlin, II. Med. Klinik d. Charite.) B op.INSKI.

SchluB der Redaktion: den 20. September 1920.


