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A. Allgemeine u. physikalische Chemie.
L aurea t N audin, Maocimilien Gerber T. Nachruf. Wflrdigung aeincr wiasen- 

schaftlichen Entw. u. Bedeutung. (Monitenr scient. [5] 10. 6—8. Jan.) EOhle.
M aurice P rud^om m e, Biographisćhe Notiz iller Augustę JRosemtichl. Scliil- 

dcrung seines Lebens und Beiner hauptsćichlicli auf dcm Gebieto der Teerfarben 
liegenden Arbeiten. Zeitlich geordnete Listę Beiner Ver5ffentlichungen. (Buli. Soc. 
ind. Mulhouse 8 6 . 159—72. April.) St)v e e n .

Otto Ohmann, Vorlesungsversuch4 zur momentamit Yereinigmg von Brom und 
Wasserstoff und zur Cklorierung des Magnesiums ais Hagnesiumioolle. 1. Synthcae 
von HBr. Man stellt die mit Br-Dampf u. Hs gefiillten Standzylinder aufeinander, 
entfernt die Deckplatten und mischt. Halt man eine hellrote Gliihnadel in das 
Gremiach, ao erfolgt unter ganz ungefahrlicher Exploaion die momentane Ver- 
einigung von Hs und Brs, wobei der Inhalt beider Zylinder Bich yollig entfarbt. 
LaBt man bo viel Brs eintraufeln, daB die Luft durch den Bromdampf zum groBten 
Teil verdrangt wird, ao erfolgt die Vereinigung ohne Knall und mit einer eigen- 
artigen blaulichen Fiammeneracheinung. — 2. Die schnelle Vereinigung von Mg 
mit Chlorgas gelingt, wenn man das Metali in Gestalt von Magnesiumwolle lłł/i»» 
(vgl. Ber. Dtscb. Chem. Ges. 45. 2973; C. 1912. II. 1993) verwendet und zur Ein- 
leitung der Rk. pulyerisiortee Sb benutzt. (Ber. Dtacb. Chem. Ges. 53. 1429—30. 
18/9. [12/6.].) Sonn.

Otto Ohmann, tłber die Entziindung eines Aluminium-Nałriumperoxydgemisćh& 
mittels Waesers. Ein geeignetes Gemisch von Aluminiumpulver und N a,0, wird 
durch einen Tropfen W. zur Entziindung und Verpuffung gebracht. Man geht tm 
beaten von Mengen aua, die den Reaktionsgleichungen:

2Nał Os +  2H .0  =* 4NaOH +  O, und 4A1 +  3 0 , =  2A1J.O;, 
entsprechen, nimmt also 4,3 g NajO, auf 1 g Al. Im Vorlesungsversuch schattet man 
die Miachung in kleinen Anteilen auf W. im HOFAtANNschen Kelchglaae. Von der 
Gttte des Peroxyda muB man sich vorher {iberzengen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
1427—29. 18/9. [12/6.].) Sonn.

A. P inkus, IHe physikalische Chemie im Jahre 1919. Zuaammeustellung der 
Ver6ffentlichungen auf dem Gebiet der Stochiometrie, Thermoehemie, Elektrochemie, 
der chemischen Mechanik, der Photochemie und der Badiochemie. (Journ. de Chim. 
pbysique 18.151—234.31/7. [April]. Genf, Lab. f. physikal. Chem. an d. Univ.) J. Mey.

L aurent N audin, Die Vorstellungen P. Sćhiitzenbergers Ober die TJmicandlung 
der einfacken Stoffe; scine unneroffentlichten Erfdhrungen. SchU tzenbeegee hat 
aus beinen Arbeiten den SchluB gezogen, daB die chcnuschen Elemente nicht von 
ewiger Dauer seien, sondem auch verganglich, und daB die At.-Geww. nicht un- 
verSnderlich seien, daB alao der tjlbergang eines Elementes in ein anderes moglich 
sei. InBbesondere haben ihn seine Arbeiten flber die Umwandlung des Pb in Ag 
dazu gefiihrL SCHtłTZENBEEGEE hat aber seine Aniścbauungen u. Arbeiten nicht 
veroffentlicht, da aie ihm bei dem damaligen (1880) Stande der wisaenschaftlicheu 
Erkenntnisse selbst zu kiihn erschienen. Wie richtig sie waren, hat die apatere 
Entw. der Badiochemie erwieaen. (Moniteur scient. [5] 10. 121—22. Juni.) ROhłe.
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E. R utherford , Kcrnbau der Atome. Bakera in Lekture uber die vom Vf. durch- 
geftthrte. Aufspaltung von Atomen. Besprochen werden die Dimensionen der Kerne, 
die Teilchen mit groBer Reichweite, die von N ausgehen, Verss. mit festen Ns- 
Verbb., Atome von kurzer Eeiehweite aus O u. N. Nach Betrachtungen uber die 
ins Spiel kommenden Energiebetrage schildert Vf. die Eigenschaften des neuen 
Atoms vom Atomgewicht B, die Konstitution der Kerne und Isotopen, die Struktur 
der C-, O , N-Kerne. (Proc. Eoyal Soc. London. Serie A. 97. 374 — 400. 
1/7. [3 ,6]) By k .

K. Fajans, Isotnpe bei geicnhnlichen FAeme.nten. Bericht iiber die Trennung 
yon IsoKipi-n mich Aston  (PhiIob. Magazine [0] 38 707; C 1920. Ii. G26> nach 
der Methode der elektromagnetischen Analyse der Kanalstrahlen. (Chem. Ztg. 44. 
541—4.’. 22 7.) B y k .

C. E avean , Uber die Variabilitdt und uber dereń Bestimmung ohne jede Formel.
Es handelt sich um die Best. des Freiheitsgrades eines Systems im Sinne der 
GiBBSschen Phasenregel, fur die eine Anzahl von Beispielen gegeben werden. (C. r. 
d. lAcad. des sciences 170. 1385—87. 7/6.) Byk.

L. Gay, Anwendung des Begriffes der Ausdehnungsspannung bei der Untersuchung 
der Di/fusion. Anwendung des friiher (Ann. de Physiąue [9] 6. 36; C. 1917. I. 
721) entwickelten Begriffe3 der Ausdehnungsspannung auf die Diffusionserschei- 
nungen. Die ausselilieBlich mathematisehe und thermodynamische Abhandlung liiBt 
sich im Auszuge nicht wiedergeben. (Journ. de Chim. pbysique 18. 103—25. 31/7. 
Lab. f. physikal. Chem. d. Chem. Inst. d. Univ. Montpellier.) J. Me y e r .

Jacąues Loeb, Uber die Ursache des JSinflusses von Ionen au f die Biffusions- 
geschwindigkeit des Wassers durch Kollodiummembranen. I I .  In einer vorhergehenden 
Unters. (vgl. I. Journ. Gen. Physiol. 2. 387; 1920. III. 26) konnte gezeigt werden, 
daB, wenn reines W. durch eine Kollodiummembran von einer Elektrolytisg. ge- 
trennt ist, die Diffusionsgeschwindigkeit des W. durch dio Membran yerlangsamt 
wird, wenn das łon das entgegengesetzte Vorzeichen wie die Ladung der Membran 
triigt. Bei gleichem Vorzeichen wiichst die Diffusionsgeschwindigkeit. Indcssen 
ist der relative EinfluB entgegeDgesetzt geladener Ionen fur yeischiedene Konzz. 
nicht derselbe. Geht man von der niedrigsten Konz. aus, so nimmt die anziebende 
Wrkg. desjenigen Ions, welches dasselbe Vorzeiehen wie die Ladung der Membran 
hat, auf daa entgegengesetzt geladene W. mit wachsender Konz des Elektrolyten 
schneller zu ais die abstoBende Wrkg. des entgegengesetzt geladenen IonB. Der 
EinfluB der Elektrolytkonz. auf die Durchgangsgeschwindigkeit des W. durch die 
Kollodiummembran bei der elektrischen Endosmose ist analog demjenigen bei der 
freien Oamose. Auf Grund der HELMHOLTZschen Theorie der elektrischen Doppel- 
schichten Łann man annehmen, daB der EinfluB eines Elektrolyten auf die Diffusions- 
geschwiudigkeit des W . durch eine Kollodiummembran bei der freien Osmose darin 
besteht, daB das łon mit demselben Vorzeichen wie die Membran die Ladedicbte 
der letzteren yergroBert, wahrend das łon mit dem entgegengesetzten Vorzeichen 
wie die Membran die Ladedicbte derselben verringert. Der relative EinfluB ent
gegengesetzt geladener Ionen auf die Ladungadichte ist bei verschiedenen Konzz. 
nicht derselbe. Der EinfluB des Ions mit demselben Yorzeichen nimmt bei den 
niedrigsten Konzz. mit eteigender Konz. schneller zu ais der EinfluB der Ionen 
mit entgegengesetztem Ladungsvorzeichen, wahrend bei hoheren Konzz. das Um- 
gekehrte gilt. (Journ. Gen. Physiol. 2. 563—76. 20/5. [28/2]. Lab. d. R o c k e f e l l e r  

Inst. f. med. Unterss.) J. MEYER.
Jacąues Loeb, Bic Umkehrung des Ladmgsvoreeichens von Membranen durch 

Wasserstoffionen (ygl. Journ. Gen. Physiol. 2. 563; yorst. Ref.). In friiheren Ar- 
beiten war gezeigt worden, daB eine Kollodiummembran, die mit einem Protein be- 
handelt worden ist, eine positiye Ladung annimmt, wenn die H-Ionenkonz. der
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Lsg., mit der aie in Beruhrung steht, eine gewisse Grenze erreicht. Es wird nun 
gezeigt, daB sich beim Behandeln der Kollodiummembran mit dem Protein, im Be- 
sonderen mit Osyhamoglobin, eine diinne Proteinachielit auf der Membran bildet, 
und daB die positiye Ladung der Membran in dieser Schicht lokalisiert ist. Die 
H-Ionenkonz., bei der die Umketmiig des Ladungsyorzeichens der mit dem Protein 
bebandelten Kollodiummembran einlritt, andert sich in demselben Sinne wie der 
isoelektrische Punkt des Proteins, mit dem die Membran behandelt worden ist. Sie 
ist stets et was hoher ais die Kon*., welche dem isoelektrisehen Punkte des yer
wendeten Proteina entsprieht. Die kritische H-Ionenkonz., die zur Zeichenumkehrung 
erforderlich ist, scheint demnach diejenige zu sein, bei der geniigend Protein der 
Schicht auf der Membran in ein Proteinsals yerwandclt wird. Dies Proteinaalz 
muB im Stande sein in ein positiyes Proteinion und in das Anion der yerwendeten 
Siiure zu dissoziieren. (Journ. Gen. Physiol. 2. 577—94. 20/5. [13/3.] Lab. des 
RocKEFELLEK-Inst. f. med. Unterss.) J. Me y e r .

Jacąues Loeb, Die Umkehrung des Ladungsvorzeichen$ von Kollodiummembranen 
durćh dreiwertige Kationen. (Vgl. Journ. Gen. Physiol. 2. 577; yorst. Ref.). Durch 
dreiwertige Kationen werden Kollodiummembranen, die mit einer Proteinscliicht 
uberzogen sind, positiy aufgeladen, wahrend dies bei Membranen ohne Protein 
sehicht nicht der Fali ist. Dasselbe wurde fur die Umkehrung des Ladungs
yorzeichens der Membran durch Sauren festgestellt. Diese Umkehrung des Ladungs- 
vorzeichens der Membran durch dreiwertige Kationen gesehieht auf der alkalischen 
Seite vom isoelektrisehen Punkte des yerwendeten Proteins. Die Umkehrung 
(durch Sauren hingegen geht auf der sauren Seite vom isoelektrisehen Punkte vor 
sich. Diese Umkehrung scheint von einer ehemiechen Anderung des Proteins be 
gleitet zu sein, indem sich ein proteinsaures, ionisierbares Salz oder ein Metall- 
proteinat bildet. (Journ. Gen. Physiol. 2. 659—71. 20/7. [19/5.] Lab. des R ocke 
FELLER-Inst. f. med. Unterss.) J. Me y e r .

Jacques L oeb, Ionenradius und Ionenicirlcsamkeit. In frtiheren Arbeiten 
Journ. Gen. Physiol. 2. 659; yorst. Ref.) war gezeigt worden, daB bei derTrennung 
reinen W. von Elektrolytlsgg. durch Kollodiummembranen die DifFusionsgeschwindig 
keit des W. in die Lsg. hinein zunimmt, wenn die Ionen dasselbe Vorzeichen wie 
die Ladung der Membran haben. Bei entgegengesetztem Vorzeichen tritt eine Ver- 
langsamung ein. Die beschleunigende oder yerlangsamende Wrkg. dieser Ionen 
auf die DifFusionsgeschwindigkeit waehst mit ihrer Wertigkeit. Es wird jetzt ge
zeigt, daB neben der Wertigkeit auch der Radius des Ions eine Rolle spielt, d. h. 
bei einem monoatomaren łon die Entfernung des positiyen Zentralkerns von der 
auBersten Elektronenschale. Bei den Anionen ist die Wirksamkeit proportional 
dem Radius, bei den Kationen aber umgekehrt. Dies wird yerstandlich, wenn man 
sich die Wrkg. der Ionen elektroslatisch yorstellt. Die elektrostatisehe Wrkg. des 
positiyen Kerns eines Kations auf die Membran muB um so groBer sein, je kleiner 
der Ionenradius des Kations ist. Andererseits wird die elektrostatisehe Wrkg. einea 
Elektrons um so groBer sein, je groBer seine eigene Entfernung yon seinem posi
tiyen Kern ist. Diese Annahme laBt sich auch auf mehrwertige Ionen ausdehnen 
und wird dann durch die Verss. bestatigt. (Journ. Gen. Physiol. 2. 673—87. 20/7. 
[4/5.] Lab. de3 RoCKEFELLER-Inst. f. med. Unterss.) J. Mey e r .

Gósta Borjeson, „Yergoldung“ von Amikronen einiger Kotloide. Die Alkosole 
einer ganzen Reihe von Metallen konnen Keimwrkgg. ausuben auf das auf HAuCl« 
und HsO, nascierende Au. So Cd, Zn, Ag, Cu, Sn, Bi. Auffallend ist die geringe 
Keimwrkg. des kolloiden Au. Wahrscheinlich wirken die anderen durch ihre groBere 
Losungstension in der ersten Phase elektrolytisch. Haben sie sich einmal mit Au 
bedeckt, so wirken sie wie gewoholiche AuTeilchen. Der Reduktionsyerlauf 
(bezw. die Keimwrkg.) war bei Verss. mit As3 und SbjSfl etwas langsamer ais
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bei Amyesenheit von Metallkeimen. Die Wrkg. dieaer Keime kann nicht gut eine 
elektrolytische sein. Wahrscheinlich wirken sie durch Adsorption von HAuCl4. 
Keine Keimwrkg. wurde beobachtet bei Fe,Os , SiO,, Gelatine, Gumini arabicum, 
Kongorot und kolloider Zinnsaure. (Kolloid-Ztsclir. 27. 18—27. Juli. [6/2.] Upsala, 
Physik.-chem. Inst.) LlESEGANG.

A. L. Th. M oesveld, Die Metastabilitat dts intcrnationalen Westonelementes 
-md seine Ur<brauchbarkeit ais Normalelemenł. (Ygl. Koninkl. Akad. yan W etensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 602; C. 1920. III. 37.) Das WESTONsche 
Normalelement, bo wie es durch die Internationale Kommission vorgeschrieben ist 
(mit einein 12,5%'g- Cd-Amalgam), ist bei den gewohnlichen Tempp., bei denen ea 
benutzt zu werden pflegt, metastabil und kann spontan in den stabilen Zustand 
tłbergehen. Dabei treten Yeranderungen der EK. von etwa 6 Millivolt bei 0° ein. 
Da die Stabilisierung sowohl bei Zusammenstellung des Elementes, wie beim Stehen 
desselben eintreten kann, so ist es ais Normalelement nicht brauchbar. Die 
Temperaturformel, sowie sie seitens der Internationalen Kommission fur das Element 
angegeben wird, bezieht sieh unterhalb 12° auf metastabile, oberhalb dieser Temp. 
auf stabile Zustande. Vf. schlagt vor, daB internationale WESTONsche Element 
durch ein solches mit acht Gewichtsprozenten Cd im Amalgam zu ersetzen, das 
stabil zwischen einigen Graden unter 0 und 40° ist. (Koninkl. Akad. van 
Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 1064 — 84. 27/3. Utrecht, 
v a n ’t  H oFF-Lab.) B y k .

A. Ii. Th. M oesreld  und C. I. K iu isheer, Die Thermodynainik der Normal- 
elemente. X I I .  (Vgl. Mo e sy el d , Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 28. 1064; vorst. Ref.) Die Berechnungen von H. v. St e in w e h e  
(Ztschr. f. physik. Ch. 88. 229; C. 1914. II. 818) iiber die theoretische Losungs- 
warme des Hydrats CdS04 8/a HaO u. die EK. des WESTONschen Normalelementes 
bediiifen der Korrektur, weil die benutzten Experimentaldaten nicht durchweg zu- 
verlassig Bind. Vff. berechnen ihrerscits die chemische Energie des WESTONschen 
Elementes mit fester Phase bei 18° mit Hilfe der neuesten thermochemischen 
Daten, sowie der neuesten elektrischen Messungen. Der Temperaturkoeffizient der 
chemischen Energie des Elementes bei 18° wird berecbnet. Diese Daten werden 
zur Berechnung der theoretiselien L6slichkeitskurve des Hydrates veiwendet, u. diese 
mit der experimentellen verglichen. Auf chemischem Wege finden die Autoren fur 
die chemisehe Energie bei 18° 47560 cal., auf elektrischem Wege 47427—47 447 cal- 
Der Temperaturkoeffizient wird 23,22 cal./grad auf thermochemischem, 27,10 cal /grad 
auf elektrischem Wege. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en 
Natsk. Afd. 28. 1085-99. 27/3. [Mai.].) B y k .

W. G. Duffield, T. H. B urnham  und A. H. Davis, Ber Druck a u f die Pole 
mełallischer und gemischter Bogen, zugleich eine Untersuchung ub&r die a u f EleJctronen- 
emission folgenden Seahtionen. Der Druck, der auf die Pole eines Kohlebogens 
ausgeiibt wird, wird von den Vff. ais ftiickstoB gegen die Abschleuderung von 
Elektronen seitens der Pole aufgefaBt. Die Yerss. erstrecken sich auf Elektroden 
aus Fe, Cu u. einer Ag-Cu-Legierung, sowie auf einen gemiscliten Bogei), bei dem 
die eine Elektrode aus Ag, die andere aus C bestand. Beim Kohlebogen lieBen 
sich die elektromagnetischen Einfliisse des Eestes des Stromkreises und des erd- 
magnetischen Feldes durch gleichzeitige Yerwendung von zwei Bogen eliminieren. 
Doeh konnten auch bei der hier iiberwiegend benutzten Arbeitsweise mit einem 
einzigen Bogen diese St5rungen vermieden werden. Es handelt sich um Drucke 
von der Grofienordnung einer Dyne, u. ihre Beobachtung erforderte eine erhebliche 
experimentelle Geschicklichkeit. Besondere Diagramme zeigen den Druckverlauf 
an der Anodę u. an der Kathode. DaB die abgeschleuderten Teilchen Elektronen 
und nicht etwa C-Atome sind, geht aus folgenden Griinden hervor: Der berechnete
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W ert von e/m paBt auf Elektronen; der RuckstoB nahm mit VergroBerung der 
Bogenlange ab, wabrend der Kohleverlust der Elektroden umgekehrt mit der 
Bogenlange zunahm; ein RuckstoB infolge Atomemission hatte 50—100 mai groBer 
sein miissen, ais der beobachtete. Stellt man sich auf den Standpunkt, daB die 
Emission im Bogen eine solche von Elektronen ist, bo entstebt die Frage, ob ein 
Zusammenhang zwischen den mechaniscben Eigenschaften der Elektronen und der 
Atome der Pole besteht; z. B. zwischen ibren Momenten u. kinetischen Energien. 
Die Momente der Elektronen ergeben sich allerdings auf Grund der Rechnung zu 
hoch. Aber die Abweichungen Bind doch nicht so groB, um die Auffassung aus- 
zuschliefien, daB der Vorgang ein pbotoelektriseber oder thermionischer ist. Im 
AnscblnB an dieVerss. diskntieren Yfif. die Natur der Elektronenemission, die mehr 
von der Natur des Atoms ais der des einfallenden Liehtes abzuhangen scheint- 
Ferner gehen sie auf den Mecbanismus ein, dureb welchen ein Gas bei Ein- 
strahlung erwarmt wird. Der primare ProzeB kann dabei eine Elektronenemission 
sein, die beim ZusammenstoB mit einem andeien Molekuł Energie auf die trans- 
latorische Bewegung iibertragt. Bei Fe-Elektroden setzt die B. eines Tropfens von 
Fe auf dem Pole den Druck stark herauf. Bei Ersatz einer C-Kathode durcb Ag 
nimmt der RuckstoB zu, und zwar ist dieser Effekt mit wachaender Stromstarke 
mehr und mehr ausgesprochen. Bei gemiscbten Elektroden scheint Oberfuhrung 
von Materiał von einem Pol zum anderen stattzufinden, so daB man es also eigent- 
lich mit legierten Elektroden zu tun bat. Untersucht wird aueh die Veranderung 
der Potentialdifferenz zwischen den Polon, wenn das Materiał eineB der Pole ver- 
Sndert wird. In  einer Zusatznote wird durch eine besondere Betrachtung gezeigt, 
daB eine Bewegung der Ionen im Bogen allein unter dem EinfluB der elektro* 
statischen Krafte keinen Druck auf die Elektroden bedingt. (Proc. Eoyal Soc. 
London. Serie A. 97. 326—48. 1/6. 1920. [16/12. 1919.] Reading, University 
College.) B y k .

H. P e lab o n , ijber die thermoćlektrisćhe Kraft reiner Mctalle. Es wurde die 
thermoelektrische Kraft mebrerer reiner Metalle gegen Platin und ihre Abhangig- 
keit von der Temp. bestimmt. Es ergab sicb, daB sich diese Kraft mit der Temp. 
stetig andert und auch im F. keinc Unstetigkeit erleidet. Bei den fl. Metallen, 
wenigstens bcim Pb, Sn und B i, andert sich die thermoelektrische Kraft linear 
mit der Temp., beim Sb sind die Ergebnisse weniger einfach. (Ann. de physiąue 
[9] 13. 169-87. Mai-Juni.) J . Me y e r .

A. D. F o k k e r, Ber Beitrag der Polarisations- und Magnetisierungselektronen 
zum elekłrischen Strom. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en 
Natk. Afd. 28. 1040-63. 27/3. -  C. 1920. I. 868.) B y k .

H. A. W ilson, Diamagnetismus, hervoTgerufen durch freie Elektronen. Vf. 
leitet matbematisch ab, daB durcb die Ggw. freier Elektronen in Metallen eine 
diamagnetische Suszeptibilitfit von der GroBenordnung der beobachteten auftreten 
muB. Berechnungen werden fiir Bi, Hg u. Ag angestellt. Ein quantitativer Ver- 
gleich mit der Theorie erscheint noch nicht moglich. (Proc. Royal Soc. London. 
Serie A. 97. 321—26. 1/6. [18/3.] Rice Inst. Houston Tesas.) B y k .

A. T h ie l, Zur Thermochemie der Kohlenstoffbindungen. Gegeniiber F a ja n s

{Ber. Dtech. Chem. Ges. 53. 660; C. 1920. I. 812) bleibt Vf. bei der Auffassung, 
daB die mehrfachen C-Bindungen zum mindestens gegeniiber den einfachen Bin-- 
dungen (also relativ) Stellen der Energiespeicherungen darstellen. Bei den von 
F a ja n s  angenommenen Energieverhaltniasen muB die Existenz von einatomigem C- 
Dampf, eine Annahme, die eine der Grundlagen bildet, auf denen die AbleitUDgen von 
F a ja n s  beruhen, recbt fragwiirdig erscheinen. Die Vorstellungen von F ajans u. yon 
Steig e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 53. 666; C. 1920. I. 856) beziigHch der Bindungs- 
yerhfiltnisse im Diamant und im Graphit scheint Vf. rein qualitativ der tataSchlich
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vorbandenen auBerordentlichen Verschiedenheit der Harten keinesfalls gerecht zu 
werden. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 53. 1378—82. 18/9. [31/5.] Univ. Marburg, Physik.- 
chem. Inst.) So n n .

F e lix  M ichaud, Ubereinstimmung der Stoffe im festen Zustande. Der Quotient C/T, 
in dem G die spez. Warme eines festen Stoffes bei der absoluten Temp. T  be- 
deutet, wird sowobl fiir T^, ais auch fur T0 glcich Nuli und muB daher bei einer 
bestimmten Temp. durch ein Mazimum bindurchgehen. Dieses Mazimum spielt fur 
feste Stoffe eine ahnliche Kolie wie der kritische Punkt bei den Fil. Es werden 
graphisch die Ausdriieke AC/T, wo A  das A.-Gew. ist, fiir mehrere Metalle wieder- 
gegeben. Dje masimalen Tempp. TM sind fiir Al 115, Ag  62, Cu 92, Pb 26 und 
fiir Zn  65. Bei diesen iibereinstimmenden Tempp. wird die Atom warme fiir die 
verscbiedenen Metalle sehr angenahert gleich. Die Eegel von D ulon g  u. P e t it  
gilt also nur fiir diese iibereinstimmenden Zustande, d. b. bei absoluten Tempp., 
welche den Tempp. -Tar proportional sind. Fem er ergibt sicb, dafi aueb die Atom- 
entropien bei solcben Tempp. gleich sind, welcbe den Tempp. T m proportional sind. 
(O. r. d. 1’Acad. des sciences 171. 241—43. 26/7. [19/7.] J. Me y e b .

P. E hrenfest und Y. T rkal, Ableitung des Dissoziationsgleichgewichtes aus der 
Quantenłheorie und darauf begrundete Bcrećhnwng der chemischen Konstanten. Vff. 
wollen eine Ableitung der chemischen Konstantę geben, die nicht von Eigen- 
schaften des Kondensats, sondern nur von solchen des Gases Gebrauch maclit. In 
den alteren Ableitungen bleibt meist unklar, wie in die thermodynamische Wahr- 
scheiulichkeit die Anzahl der Molekule eingeht. Vff. hemiihen sich, diesen Punkt 
besonders zu klaren, indem sie die Molekiilzabl durch einen umkehrbaren ProzeB 
verandern tind dann den Wabrscheinlichkeitskoeffizienten mit der zugehorigen 
Entropieanderung vergleichen. So wird man auf die Gasdissoziation ais einen 
ProzeB gefiihrt, der imstande ist, die Anzahl der Molekule zu verandern. Dies 
erscheint auch insofern naturlich, ais die cbemische Konstantę ihrer Bedeutung 
nach ja gerade die Gasgleichgewichte fisiert. Die Quantentheorie dient dabei da- 
zu, zu zeigen, welcher von den verscbiedenen denkbaren Dissoziationszustanden 
relativ die groBte Wahrscheinlichkeit besitzt. Bei der Behandlung des Problems 
nach den Methoden der statistischen Mechanik ergibt sich ein EinfluB nicht nur 
der M. und der Tragheitsmomente der Molekule auf die chemische Konstantę, 
sondern auch ein aolcher der mit der Symmetrie des Molekiils zusammenhangenden 
S y m m e tr ie z a h l, weil die Unabhangigkeit der einzelnen Freiheitsgrade des 
Molekiils voneinander offenbar mit den Symmetrieverhaltnissen zusammenhangt. 
Es werden nur entweder vollkommen wirksame oder vollkommen unwirksame 
Freiheitsgrade angenommen, d. h., es werden solche Temperaturgebiete von der 
Betrachtung ausgeschlossen, bei denen die Energie einzelner Freiheitsgrade ąuanten- 
mSBig beschrankt ist, ohne jedoch praktisch bereits vollstandig verschwunden zu 
sein. Bei Anwendung der PLANCKsehen Tbeorie des Phasenraumes wird zwischen 
dem Phasenraum des einzelnen Molekiils u. demjenigen des gesamten Gasmodelles 
unterschieden. Der Grad der Unbestimmtheit in der ehemischen Konstantę ist bei 
der statistischen Betrachtung der gleiche, wie bei der thermodynamischen. Zum 
SchluB besprechen Vff. kritisch eine Anzahl iilterer Ableitungen der chemischen 
Konstanten aus der Quantentheoiie. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 28. 906—29. 28/2.) B y k .

J. T resling , Ableitung einer Formel fur die Temperaturabhangiglceit der Ge- 
tchicindigkeitslconstanten bei Gasreaktionen aus einem moleJcularmechanisćhem Bilde. 
Das benutzte Bild der Dissoziation ist im AnschluB an B oltzm ann  das folgende. 
Ein Atom, etwa das des Jods, sei ein Kraftzentrum, das auf ein benachbartes Jod- 
atom so lange eine Wrkg. ausiibt, ais der Abstand der beiden zwischen o und d a



1920. III. B. An o r g a n isc h e  Ch e m ie . 615

liegt. Die Wrkg. soli derartig sein, daB beim Durchschreiten der Zone d a das Po- 
tcntial der Kraft von 0 bis ip abnimmt. Atompaare, dereń Abstand kleiner ist 
ais a , werden ais indissoziierte Jodmolekiile angesehen. (Koninkl. Akad. yan 
Wetenscli. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 1024—30. 27/3., Delft Natur- 
wissenschaftliches Lab.) B y k .

H. A. D aynes, Der Prozefi der Diffusion durćh eine Kautschukmembran hin- 
durch. Die Unters. wurde mit Riicksicht auf die Yerwendung von Kautschuk- 
raembranen in der Luftschiffahrt, besonders wahrend des Krieges yorgenommen, 
wo es sieh in erster Linie um die Diffusion von Wasserstoff durch derartige Mem- 
bianen handelte, die ein allmahliches Entweiehen des Ballonfiillgases herbeifuhren 
konnen. Die tbeoretischen Vorstellungen iiber die Diffusion, die man sieh bisher 
gebildet hat, unterscheiden sieh wesentlich dadureh, ob man den Widerstand gegen 
die Diffusion der Oberflaehe oder dem Inneren der Membran zusehreibt. Die vom 
Vf. untersuchten Sehichten hatten eine Dieke yon 0,03—1,6 mm. Bei einer Ver- 
suchsreihe fand die Diffusion łnsYakuum hinein, bei einer anderen in ein zweites 
Gas hinein statt. Es werden die Bedingungen dafur angegeben, daB man von 
einer bestimmten Hj-Konz. an einer gegebenen Stelle der Kautschukmembran 
spreehen kann, und daB die Diffusion des Gases durch Kautsehuk naeh denselben 
Grundsatzen bereehenbar wird wie die zweier Gase ineinander. Der fur die 
Diffusionsveres. benutzte A pp.' besteht aus einer Luftkammer mit einem Flanseh, 
auf welchem das zu priifende Materiał aufliegt, und einer Hj-Kammer, welehe eben- 
falls einen Flanseh tragt, der gemeinsehaftlieh mit dem ersten FlanBch das Unters.- 
Objekt umfaBt. Endlich umfaBt der App. ein sogenanntes Katharometer, d. h. ein 
Instrument, das gestattet, in jedem Augenbliek die Zus. eines Hj-Luftgemisches 
direkt abzulesen. Die mit dem App. ausgefuhrten Verss. will Vf. noch durchauś 
nieht ais endgiiltig bezeiebnen. Die benutzten Kautsebukmembranen waren aus 
reinem Paragummi hergestellt und yulkanisiert. Zur Berechnung der Permeabilitat 
aus den Konzentrationsanderungen der Gase ist zu berueksiehtigen, daB die Dieke 
der Membran nieht gegen ihreu Durcbmesser zu yemaehlassigen war. Es war in- 
folgedessen eine Randkorrektion erforderlieh, die sehatzungsweise angebracht 
wurde. Fiir die Temp. wurden zwei yersehiedene Arten von Korrektionen an
gebracht. Das ganze Verh. der Sehichten bestatigt die Annahme, daB man es mit 
einem einfachen Diffusionsproz. zu tun hat. Man kann zugleich schnell u. beouem 
die Absorptions- und Diffusionskonstante eines Materials fur ein Gas messen. Fiir 
Kautsehuk und Ha wurde ais Diffusionskonstante 11,4 •10~6 cm/sek. bei 20° er- 
halten. Der Absorptionskoeffizient betrug 0,035 bei n. Druck und 20°. Der Ab- 
sorptionskoeffizient hat einen niedrigen Temp -Koeffizienten yon etwa 0,5% pro Grad, 
wahrend derjenige der Diffusionskonstante erheblich hoher ist. Die ilethode wurde 
von H, auch auf N ,, Oa, CO,, NO und NHa ausgedehnt. Der stationare Zu- 
stand wurde Btets langsamer erreicht ais fiir H,. Die Verss. dauerten hier langer 
und wurden durch die Yeranderung der Membranen wahrend derselben erschwert. 
Die Art der Absorption der einzelnen Gase baDgt mit der groBeren Nahe oder 
Entfernung yom kritischen Zustand zusammen. Der gesamte DiffusionsprozeB ist 
nur zu yerstehen, wenn man Permeabilitat, Absorptionskoeffizient und Diffusions
konstante in Rucksicht zieht. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 97. 286—307. 
i/6. [5/1.].) B y k .

B. Anorganische Chemie.
Engene W ourtzel, Uber die Anicendwg des Gesetzes der Grenzdichten auf 

leićht zu, verfliissigende Gase wid iiber das Ałoingeicicht des Sćhwefels. Im AnschluB 
an eine fruhere Unters. iiber die Anwendung des Gesetzes der Grenzdichten anf 
leicht-kondensierbare GaBe (Journ. de Chim. pbysi<jue 11. 29; C. 1912. I. 1752) u.
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an eine Untera. G uyeb iiber die Berechnung der Abweichungen vom A yogadro- 
echen Gesetze (Joum. de Chim. physiąue 17. 141; C. 1918. III. 475) unterzieht Vf. 
die Ergebnisse von J aq u ero d  u . S ch eo ek  (Mćrn. Soc. Phys. Gen. 35. 660. [1908]) 
ilber das Gewicht eines Normalliters SO, einer Neuberechnung und gelangt za dem 
Werte Mg0 =  64,059, woraus sich dann das At.-Gcw. des Schwefels su 32,059 
ergibt. (Journ. de Chim. phyaiąue 18. 142—50. 31/7. [Marz] Paris.) J. Me y e r .

J . N. Collie, BemerJcmgen iiber Krypton und Xenon. Gelegentlich von Versg. 
aber diese beiden Gase wurden am roten Ende des Spektruma biBher nicht ge- 
messene Linien bemerkt. Die Wellenliinge wurde opliach, nicht photographisch 
bestimmt. Genauer wurde die Erscheinung unteraucht, daB eine Xe-haltige Rohre 
wahrend der Entladung sich durch Zerstaubung der Elektrode schwarzt u. zugleich 
gaaleer wird. Das von dem Metali aufgenommene Xe kann ihm nicht durch Er- 
hitzen, wohl aber durch Losen in Natriumhydrat entzogen werden. Ala Elektroden 
wurden gebraucht Pt, Al, Cu, die den Effekt in der genannten Reihenfolge in ab- 
nehmender Stiirke zeigen. Vf. zioht die Moglichkeit in Betracht, daB das Xe in 
Form einer Verb. aufgelost wird, wenn er diese freilich auch nicht. identifiziert h a t 
(Proc. Royal Soc. London. Serie A. 97 . 349—54. 1/7. [6/4.].) B y k .

ST. H. Kolkmeijer, Bemerhung sur Existenz oder Nichtexistens von Bindungs- 
dektronen im Diamani. Gegeniiber D e b y e  und S c h e k r e r  (Pbyaika). Ztschr. 19. 
476; C. 1919. I. 323) meint Vf., daB Beobachtungen an Diamant allein eine Ent- 
Bcheidung der Frage nicht herbeifiihren konnten, aondern daB dafiir auch solche 
an anderen yierwertigen Elementen, Si, Ti und grauem Sn, erforderlich seien. Es 
hSngt namlich die Refłeiion der Rontgenstrahlen nicht nur yon den eventuellen 
Bindungselektronen allein ab, sondern auch von Elektronen unmittelbar in der Nahe 
des Keraes. Ferner hangen die Intensitaten der von den yerachiedenen Flachen 
reflektierten Rontgenstrahlenbiindel nicht nur von dem Strukturfaktor ab, aondern 
auch von dem PolariBationsfaktor, dem Flachenzahlfaktor, dem Temp.-Faktor und 
von dem aogenannten SummierungBfaktor nach D e b y e  und S c h e r r e r .  Eine end- 
gttltige Antwort yerinag Vf. trotz angestellter Berechnungen mangels geniigender 
yorliegender Beobachtungsdaten noch nicht zu geben. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 767—75. 31/1. Lab. fur Naturwissensehaft u. 
Phyaikal. Chemie an der Tieraraneischule.) B y k .

T. R. Merton, Ubcr die Struktur dtr Balmerserie der Wa$serstofflinien. (Vgl. 
Proc. Royal Soc. London. Serie A. 06 . 382; C. 1920. L 768). Vf. stellte Beobach
tungen an den Ha- und H^-Linien mit einem Stufengitter an. Das Verh. der 
Ha-Linien bei hoher DiaperBion hangt aehr von den kleinaten Mengen yon Ver- 
unreinigungen des GaaeB ab. Achtet man darauf, ao lassen sich beide Linien (H0 
und H^) ala deutliche Dubletts beobachten, die in breite unaymmetriache Linien 
iibergefiihrt werden konnen, die keine beatimmte Struktur mehr haben. Die Be- 
dingungen dieaea Oberganges werden qualitativ beschrieben. Bei der aeharfsten 
Auflosung der Linien wurde der Grad der Auflosung ąuantitatiy gemessen. Bei 
Hn ist in dieaem gttnatigsten Falle die Trennung der Komponenten 0,145 Angstrom, 
ihre Halbbreite 0,028. Die Intensitaten der Komponenten Btehen im Verhaltnis 
10:4,6 zueinander. Fur sind die entspreehenden Zahlen 0,093, 0,045. Ein In- 
tensitatayerhaltnis wird hier nieht angegeben. Die Linien lassen sich nicht ais 
einfache Dubletts deuten. Ihre Feinstruktur scheint keine unyeranderliche zu sein. 
Wahrscheinlich besteht sowohl Ha wie H - aus mindestena drei Komponenten, die 
ihre relatiye Intensitat je  nach den Bedingungen auBerordentlich stark yerandern- 
Eine dieaer Komponenten, sowohl bei H a wie bei H^, scheint von den Haupt- 
komponenten der Linien durch eine konstantę Wellenlangedifferenz getrennt zu 
sein, wobei dieae abgeaonderten Komponenten besondera in unreinem H2 heryor- 
treten. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 97. 307—20. 1/6. [23/3.].) B y k .
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A. 8m its, Das elektromotorische Verhalten von Aluminium I. Die Arbeit be- 
handelt die Ventilwrkg. des Al. Die Theorie der elektromotorischen Gleichgewicbte 
vermag dieae nach den gleichen Prinzipien zu erklaren, wie die PolarisationB- 
erscheinungen an anderen Metallen. O. u. H3 wirken ais negatiye Katalysatoren 
bei Einstellung des inneren Metallgleicbgewichtes, und bo uben die geringen 
Mengen Os, die das Metali durch anodische Polarisation anfnimmt, stark yerzogernde 
Wrkgg. aus. Die Metalloberfliiche wird sehr arm au Ioncn und Elektronen und 
geht dadurch in einen metalloidiihnlichcn Zustand yon geringem Leitvermogen 
tiber. (Koninkl. Akad. van Wetenscb. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 
930—35. 28/2. [30/1.] Amsterdam, Allgemeines und anorgan. chemisches Lab. 
d. Univ.) B y k .

D. Organische Chemie.
M aurice P rn d ’homme, Die Siedetemperaturen, die lcritisclien Temperałuren und

Druclce in den homologen Eeilien. (Joum. de Chim. physiąue 17. 325; C. 1919. III.
773). Bezeichnet T 1 den absol. Kp. unter gewohulichem Druck und Tc die kritische
Temp., so nimmt in jeder homologen Reihe das Verhaltnis T J T C mit jedem Gliede
zu. Fiir ein Glied wird dies Yerhaltnis gleich 0,66 oder sehr nahe. Die Diffe-
renz Tc — 1\ nimmt stetig zu oder ab, je  nachdem man es mit Paraffinen oder
Olefinen oder aromatischen KW-stoffen, Alkoholen oder Athern zu tun hat. Mul-
tipliziert oder diyidiert man T ,/T, mit (T, — Tt), so bekommt man in jeder Reihe

y  _ ji
eine Konstantę. Fur isomere Ather ist der Ausdruck  ------konstant, wenn-Łfl J 2
1\ und T, die Kp. bei verscbiedenen Drucken sind. In den homologen Reihen 
vcrmindern sieh mit steigenden Gliedem die kritiBchen Drucke, wahrend die kriti- 
echen Tempp. steigen. Tc — 1\ ist eine Exponentialfunktion des kritischen 
Druckea. Die Einfiihrung der Halogene in einen KW-stoff liefert far TtjT  und

T
~rń— —=- konstantę Werte, unabhiingig yon der Natur des Halogens. (Journ. de

Chim. physiąue 18..94—102 . 31/7. [Jan.] Paris.) J. Me y e r .
Bóeseken, W. F. B randm a u n d  H. A. J . Schoutissea, Die Oesóhwyndigkeii dtr 

Diazotierungsreaktion ais Beitrag eur Frage der Substitutior. im Benzolkern. Neben 
der Frage, wie weit bereits vorhandene Gruppen im Benzolkern den Eintritt neuer 
Gruppen beeinflussen, wird auch die zu crortern sein, wie sieh dabei die Indiyidualitat 
der neu eintretenden Gruppe bemerklich m acht. Die Frage wird experimenteU 
mit Hilfe der Geschwindigkeit der Diazotierung untersueht. Die friiheren Untersa. 
ergeben ais allgemeines Resultat, daB die Diazotierungsrk. eine hohe Geschwindig
keit hat und bimolekular ist. Da sie in Abwesenheit von HC1 nieht eintritt, sind 
folgende VorsichtsmaBregeln zu beachten. Die Diazotierung rr.uB in den zu ver- 
gleichenden Fallen unter genau den gleichen Umstanden stattfinden, insbesondere 
muB stets ein kleiner, aber konstanter OberschuB von HC1 zugegen sein. Es muB 
stets so yiel SCHAFFERsches Salz zugefiigt werden, daB m an sicher ist, die Diazo
tierung sei yollstandig. Es wurde mit einem Colorimeter gearbeitet, wobei die ent- 
stehenden Azofarbstoffe bei den angewandten Yerdunnungen das BEERsche Gesetz 
befolgten. Die umgesetzten A m inę waren Anilin, m-Xylidin, o-, m-, p-Toluidin, 
o-, m-, p - Chloranilin, o-, /»-, p  - Bromanilin, o-, »«-, p  - Jodanilin, Orthanilsaure, 
Sulfanilsaure, Metanilsaure, Anthranilmure, p-, m-Amidobenzoesaure, m-Nitranilin. 
Die Diazotierung erweist. sieh in allen Fiillen ais bimolekular. Wird in Anilin 
eine bestimmte Gruppe eingefiihrt, so beeinfluBt sie die Diazotierungsgeschwindig- 
keit des o-Deriyats am starksten, hierauf folgt das p- und dann das m-Derivat- 
(Koninkl. Akad. van Wetenscb. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 936—53. 28/2. 
Delft, Lab. fiir organ. Chemie a. d. Techn. Hoehschule.) By k .
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Jean  Tim m erm ans, Das reine Propan; Gewicht des Normalliters. Das ver- 
wendete Propan wurde nach L e b e a u  durch Einw. yon Natriumammonium auf 
Propyljodid und nach F ba n k la n d  u . K olbe  durch Einw. von Na auf Butyronitril 
dargestellt und sorgfaltig gereinigt. Daa Gewicht eines Normalliters Propan ergab 
sich fur beide Priiparate zu 2,0200. Zur Best. des At. Gew. des C bind noch die 
kritiBchen Daten oder der Kompressibilitatskoeffizient des Propans zu bestimmen. 
(Journ. de Chim. physiąue 18. 133—41. 31/7. [1/2.] Brussel.) J. Me y e r .

A. B outaric , Bestimmung der Loslichkeit des Acroleins in Wasser und des 
TFassers in Acrolein bei verschiedenen Temperałuren. Es werden die gegenseitigen 
Loslichkeiten yon W. und Acrolein zwischen — 10 und + 5 5 °  bestimmt und tabel- 
larisch und graphisch wiedergegeben. Der Wassergehalt der beiden Schichten in 
Gramm auf 100 g der Schicht ist bei O5 4,67 und 79,36, bei 10° 5,60 u. 29,20, bei 
20° 6,77 und 78,95, bei 30° 8,14 und 78,67, bei 40° 10,00 und 78,16, bei 50“ 12,38 
und 77,04. Es wurde dann der EinfluB geringer Mengen von Hydrochinon u. yon 
Gallussaure auf die Loslichkeit untersucht. Dabei zeigte sich, daB die Loslichkeit 
des Acroleins in W. dadureh yermindert, die des W. in Acrolein aber erhoht wird. 
(Journ. de Chim. physiąue 18. 126—32. 31/7. Paris, Lab. des Prof. MOUREAU, Col- 
lćge de France) J. Me y e r .

E,. K rem ann, Beitragc zum Schmelzen und JErstarren der Fełte. In allgemein 
yerstandlicher Form wird die Phasentheorie und ihre Anwendung auf Systeme, die 
aus Fetten bestehen, dargelegt. Nach einer Besprechung der Zweikomponenten- 
gysteme und ihrer Schmelzkuryen, sowie der Dreikomponentensysteme und ihrer 
Schmelzflachen werden die binaren und ternaren Gemische yon Stearin-, Palmitin- 
und Ólsaure, Tripalmitin, Tristearin, Triolein auf Grund der Unterss. des Vfs. und 
seiner Mitarbeiter und anderer Forscher erortert. (Ol- u. Fettind. 2. 108—11. 1/4. 
132—33 15/4. 156-60. 1/5. 179-83. 15/5. 204—7. 1/6. 228—30. 15/6. 254—57. 1/7. 
[Febr.] Graz.) J. Me y e r .

A. B lan ch e tie re , tfber die weinsauren Verbindungen des Antimons. Da iiber 
die Einw. yon Antimonhydroxyd auf d-Wetnsaure in der Literatur die wider- 
sprechendsten Angaben yorliegen, hat Vf. den Gegensland einer erneuten Bear- 
beitung unterzogen. Fein yertciltes, durch Eintragen von SbCls-Lsg. in NH3 in 
der Kalte bereitetes Antimonhydrosyd lost sich in 2 n. Weinsaurelsg. auBerst lang- 
sam. Der Verlauf der Auflosung, die zunaehst raseh, dann immer langsamer er- 
folgt, spricht fur die Annahme von J d n g f le is c h  (Buli. Soc. Chim. Paris [2] 40- 
98), daB man es mit einer Veresterung und nicht mit Salzbildung zu tun hat. Die 
Loslichkeit ist in der Warme geringer ais in der Kalte. Bei Zimmertemp. betrug 
das Verhaltnis von Weinsaure zu gelostem Sb nach 754 Stdn. T /Sb =  1,76, und 
es ist daher unyerstandlich, wie B atjd ran  (Ćtude sur les ćmśtiąues, Thóse de Phar- 
macie, Paris 1900) zu einer Distibioiceinsaure gelangen konnte. In Traubensaure 
lost sich Antimonhydrosyd noch langsamer ais in Weinsiiure. Durch Eindampfen 
der so erhaltenen Lsgg. gclangt man zu siruposen Gemischen von Monostibio- 
weinsaure u. freier Weinsaure, dereń Zus. je  nach den Bedingungen wechselt. Bis- 
weilen erhaltene Krystalle, wie das iibersaure Salz EO-Sb(CAf f t Ot\  von P t  LIG OT 
(Ann. de Chimie [3] 20. 2S3) sind in Wirklichkeit feste Lsgg., wie sich aus der 
Unters. der analogen, aus Traubensaure dargestellten Prodd. ergibt, die sich infolge 
ihres pulyerformigen Charakters besser fraktionieren lassen. Estrahiert man die 
beim Eindampfen der weinsauren oder traubensauien Lsgg. yon Antimonhydroxyd 
hinterbleibenden Massen mit absol. A. oder Aceton, so bleiben Monostibioweinsaure, 
bezw. die in  W. wl. Monostibiotraubensaure, beide der Zus. (SbO)C4H6Oe -)- HaG 
ungelost zuruck; durch Erhitzen auf 100—105° . werden beide Verbb. wasserfrei. 
Verss., durch Fallen der Lsgg. der beschriebenen Massen durch yerschiedene Losungs- 
mittel, wie A., Aceton oder Essigester, zu Yerbb. yon konstanter Zus. zu gelangen,
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Bchciterten. Es schicn sich in allen Fallen Monostibioweinsaure in Form eines 
hydrophilen Kolloids auszuscheiden, das wechselnde Mengen von Weinsiiure in Lsg. 
hielt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 477—90. 20/6. [24/3.].) R ic h t e r .

C. M&nnich und B. K atlier f ,  Uber die Synfhese einiger fi-Aminosiiuren aus 
malomaurem Amin und Formaldehyd. Bei der Einw. von CH,0 auf malonsaures 
Amin entsteht eine AminoBaure:

HOOC.C.RH , HOOC.CE------- CH,
ÓOOH, NR,H HO 2 ! COOH NR,

Die Rk. gelingt am beeten, wenn man monoalkylierte Malonsaure n. sekund&res 
Amin verwendet. — Bei geringer Temperaturerhohung findet Zerfall statt: 

RJN-CH3.CR-(COOH), «= R,NH +  C H ,: CR.COOH +  CO,.
V er su ch e . i)imethyla7ninodimethyhndlonsaure, C,Hls0 4N =  (HOOC)j*C(CHs)' 

CH,-N-(CH3)2. Unter Eiskuhlung die Komponenten miteinander vermischt. Nach- 
dem man aus dem Eis herausgenommen, erstarrt die Lsg. bald zu einem Krystall- 
brei. LI. in W ., unl. in A. und A. Kleine Prismen aus yerd. A. F. unscharf 
gegen 98°. — Methylimino-bis-dimethylmalorisaure:

CH CH OH
(HOOC)a= C < c n  ̂ ^  8 c n °>C  ; (COOH), -  CuH „ 0 8N.

Die beim Stehen iiber Nacht entstandene zKhe, schleimige M. wurde in 80 ccm 
2-n. KOH gel., das Prod. durch HC1 krystalliniach gefallt. Wl. in A. u. W. Bei 
83-84° zers. sich die Subatanz unter Anfschaumen. Aucli bei Zimmertemp. ist sie 
nicht unbegrenzt haltbar. — fi,(3'-Tctramethyldiaminoisobuttcrsaure, [(CHS),N • C H ,],: 
CH.COOH. Nach 24 Stdn. das alkal. reagierende GemiBch eingedampft, der sirup- 
artige Ruckstand mit konz. HC1 versefzt und zur Krystallisation eingedampft. Die 
Krystalle wurden zur Reinigung mit einigen ccm A. angerieben und Aceton so 
lange zugesetzt, ais die Fallung krystalliaisch blieb. Das Hydrochlorid, CsH180,N ,- 
2HC1, ist sil. in W ., wl. in A. und CH,OH, unl. in Aceton. Aus verd. A. feinc 
Nadeln, F. 169°. Mit HgCl, ein awl. Doppelealz. Die freie Aminosaure, C8H180,N,, 
ist 11. in W ., A. und CHaOH, unl. in Aceton. Aus wenig A. feine, zu Buscheln 
angeordnete Nadeln, F. 139°. — Bei der Einw. von CH,0 (2 Mol.) auf Malon
saure (1 Mol.) und Methylamin (1 Mol.) tritt in wss. Lsg. leieht Kondensation ein. 
In geringer Ausbeute ein Golddoppelsalz, C5H80,N, HAuCl*. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
53. 1368-71. 18/9. [17/5.] Frankfurt a/M.) Son n .

Vlad. Śkola, Ober die Zcrsetzung der Glutaminsaure und ihrer Salze bei Warnie. 
Der F. der d-Glutaminsaure ist von der Geschwindigkeit des Erhitzens abhangig; 
auch durch Trocknen bei 110° treten Umsetzungen ein, die sich in einem Sinken 
des F. auBern Kocht man eine ca. 3%ig. L3g. von d-Glutaminsaure unter Ruck- 
fluB 70 Stdn., so sinkt die AeiditJit der Lsg., die anfangliche Rechtsdrehung sehlagt 
in Linksdrehung um, u. beim Einengen der Lsg. krystallisiert fast 100°/oige links- 
drehende Glutiminsaure aus. Die in W. sil. Glutiminsaure krystallisiert nur aua 
reinen Lsgg.; aus einer Lsg. aąuiyalenter Mengen von Glutiminsaure u. Glutamin- 
aSure krystallisiert keine der beiden Sauren. Die entstehendc Yerb., yermutlich 
glutiminsaure Glutaminsaure, bildet einen nicht krystallisierenden Sirup, der durch 
W. hydrolysiert wird, so daB durch Estraktion mit A. beide Komponenten isoliert 
werden konnen. Die Entstehung dieses Salzes beim Umkrystallisieren der Glutamin
saure aus W. ist die Ursache der groBen Verluste beim Reinigen von Glutamin
saure. Die Herst. der Glutiminsaure kann durch Erhitzen der Lsg. auf 130° bis 
hochstens 160° im Autoklaven beschleunigt werden. H a b e b m a n n  (L ie b ig s  Ann. 
179. 251) erhielt durch Einengen einer mit NHS ubersattigten G lu tam in sau re lsg . im 
Y akuum  uber H ,S04 sekundares glutaminsaures NH< (NH^^CjHjO^N; die Vff. erhielten
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auch beim Eindunsten der Lsg. iiber festem NaOH bei n. Druck wie M enozzi und 
A p p ia n i (Atti B. Accad. dei Lincei, Eoma [4] 7. I. 33; C. 9 1 .1. 654) nur primarea 
Salz, (NH4)C6H80 4N. Bei der Titration von Glutaminsaure gegen Phenolphthalein 
wird etwas mehr NaOH yerbraucht, ais sich fiir eine einbasische Saure berechnet. 
Bei der Foraoltitration yerhalt sich Glutaminsaure wie eine nicht ganz zweibasisehe 
S&ure. Dagegen ruft Formaldehyd bei Glutiminsdure kaum ein Ansteigen der 
Aciditat hervor, wodurch die Lactamformel dieaer Saure erneut bewiesen ist. Kocht 
man Glutaminsaure liingere Zeit mit H2S04, so gehen Drehung und Aciditat all- 
mahlich bis zu einem Grenzwert zuruck, der um so tiefer liegt, je weniger H ,S04 
die Lsg. enthalt. Die Menge der gebildeten Glutiminsaure betrug bei einer Lsg., 
die in 100 ccm 3,5 g GlutaminsSure und 7,68 g H ,S04 enthielt, 6% der Glutamin- 
s&ure. AuBer der Lactamisation gehen in Lsgg., die 20% HsS04 enthalten, noch 
anderc Ekk. vor sich, die ein langsames Sinken der Drehung zur Folgę haben. Wie 
HaS04 halt auch HC1 die Lactamisation der Glutaminsaure hintan. Glutiminsdure 
wird durch HC1 in der Kiilte SuBerst langsam, raschcr in der Warme zu Glutamin
saure aufgespalten. Eine meBbare Bacemisierung oder irgendwelche Zers. tritt 
hierbei nicht ein. Auf diesem Wege laBt sich die beim Umkrystallisieren der 
GlutaminsSure in den Mutterlaugen yerbleibende Glutiminsaure in salzsaure Glut
aminsaure iiberfahren. Die in Melasse u. Abfallaugen nach der Melasseentzuckerung 
entbaltene Glutiminsaure auf diesem Wege in Glutaminsaure zu verwandeln gelingt 
nicht, da gleichzeitig der Invertzucker in Kk. tritt u. schwarze Kondensationeprodd. 
entstehen. Bei glcicher Konz. verhindert HC1 infolge ihrer groBeren Dissoziation 
die Lactamisation der Glutaminsaure viel wirksamer ais H jS04, was fiir die Beur- 
teilung der bei der Hydrolyse von Eiweifłkorpern durch yerschiedene Sauren cr- 
haltenen Ergebnisse von Wichtigkeit ist. AbscblieBend -wird eine Obersicht Iiber 
die Eesultate der eigenen Verss. und die Angahen der Literatur gegeben. (Ztschr. 
f. Zuckcrind. d. ćeehoslovak Eep. 44. 347—51. 12/8. 363-68. 26/8. 369—74. 2/9. 
Prag, Yersuchsstat. f. Zuckerind.) E ic h t e r .

Amó P ic te t und P ie rre  Castan, Uber das Glucosan. Die Eeindarst. des zuerst 
von G ż łis  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 51. 331; Jahresber. iiber die Fortschritte der 
Chemie 1 8 6 0 .510) erhaltenen Glucosans gelingt durch Erhitzen von Glucose unter 15mm 
Druck auf 150—155°, Entfemung unyeranderter Glucose durch kurzes Erw&rmen mit 
absol. A. u. Umkrystallisieren aus absol. CHsOH. Farblose Bliittehen; Ausbeute 92°/0 
der Theorie. Das kryoskopisch ermittelte Mol.-Gew. stimmt auf C6H10O0. F. 108—109°. 
Auch im Yakuum nicht unzers. destillierbar. Verfliissigt sich an feuchter Luft, ohne 
sich in Glucose zuriickzuyerwandeln; sil. in W., zll. in CHsOH und EssigsSure, wl. 
in A., sonst unl. a  == —f-69,8° (in W .; p =  3,84%)- Schmeckt bitter. Liefert ein 
Tribenzoylderivat. Eeduziert alkal. Kupferlsg., rotet aber fuchsinschweflige Saure 
nicht. Liefert bei kurzem Kochen mit W. d-Glucose. Lost sich in konz. HC1 u. 
HBr unter Wiirmeentw., anscheinend unter B. von Halogenglucose. W ird von 
methylalkoh. NH3 %’iel leichter ais von reinem CHsOH aufgenommen; beim Ab- 
dampfen der Lsg. hinterhleibt eine basische, krystallisierte Verb., die mit Glucos- 
amin und Isoglucosamin nicht identisch ist. Mit methylalkoh. HC1 entsteht quan- 
tit-ativ a-Methylglucosid. Addiert bei Zimmertemp. NaHSOs. Das Glucosan unter- 
scheidet sich durch diese Eigenschaften deutlich von Lavoglucosan und ahnelt dem 
Athylenosyd. Liefert mit 1 At. Na in CHsOH einen weiBen, yoluminosen Nd., be- 
stehend aus der Na-Verb. einer Monomethylglucose, aus der durch Zers. mit stark 
yerd. HaSOł die freie Methylglucose ais farbloser Sirup gewonnen wurde. Eedu- 

CH„*0*CH--------CH-OH I. y C R --------CH-OH II.
HO • Ć H -O -C H  • CH(OH). CH,. OH 0 \ Ć H - 0 - C H  • CH(OH). CHa • OH

riert sehr leicht alkal. Kupferlsg., liefert aber kein Osazon. Sie besitzt daher die
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Konst. I., woraus fur Glucosan die Konst. II. folgt. (Wird fortgeaetzt.) (C. r. d. 
1’Acad. des scienees 171. 243—45. [26/7.*].) R ic h t e e .

P. Łuckey, Graphische Bećhentafel fur den Zustand van Gasen. Die Recheu- 
tafel Btellt den Zustand des idealen Gases, des H a und der CO* dar. (Ztaehr. f. 
physik.-chem. Unterr. 33. 128—31. Juli.) B y k .

H ans Th. B ucherer, Bemerkungen zu der Arbeit von Walter Fuchs und Benno 
Elsner: tlber die Tautomerie der Phenole, I I .  Mesorcin. (Ygl. F uchs und Elsneb, 
Ber. Dtsck. Chem. Ges. 53. 886; C. 1920. III. 134.) Die Auffassung der aus
1 Mol. Resorcin und 3 Mol. Disulfit entstehenden Verb. ais 3,5-Diketóhexamcthylen- 
sulfosaure-1 ist durckaus yerfehlt. Die auffallende Bestiindigkeit dieser Verb. gegeu 
kochende verd. Mineralsauren stellt sie auf die gleiehe Stufe wie die vom Vf. unter- 
auehten S02-Ester 1- und 2-wertiger Phenole, wahrend Ketondisulfite auflerordent- 
lich leicht zersetzlich sind. Verbb. ringformiger Systeme mit 2 oder 3 Mol. Di
sulfit kommen auch ohne Mitwrkg. von CO-Gruppen leicht zustande, wie das Bei- 
spiel der von Bucheree u. Schenkel (Ber. Dtach. Chem. Ges. 41. 1350; C. 1908 . 
I. 2177) dargestellten Pyridinverb. C6H5N,3NaHSOS)2HjO lehrt. Die Annahme 
von F uchs u. Elsneb, daB Vf. die Bearbeit-ung der Sulfitrkk. aufgegebeu habe (vgl. 
auch Bucheeee , Ztschr. f. angew. Ch. 17. 1073; C. 1904. II. 863), ist irrtiimlich 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1457—59. 18/9. [18/6.] Charlottenburg, Chem.-teehn. 
Inst. d. Teehn. Hocbschule.) Richtee.

J . H erzig  und S. Zeisel, Zur Tautomcrie des Itesorcins. (Ygl. auch B u c h e e e e , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1457; vorst. Ref.) Die Tautomerie des Resorcins ist 
bereits vor F uchs und E l s n e e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 886; C. 1 920 . 111. 
134) von den Vff. einwandfrei nachgewiesen worden (vgl. Monatahefto f. Chemie
10. 147; U . 291). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1518. 18/9. [30/6.].) R ic h t e e .

Ju liu s  v. B raun , Zur Darstellung der Tropasiiure aus Formylplienylessigesłer. 
Da Mc K e n z ie  und W ood (Journ. Chem. Soc. London 115. 828; C. 1920 . I. 629 
bei der Darst. von Tropasaure nach v. B r a u n  und MtłLLEB (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 51. 252; C. 1918. I. 549) nur 16—30% Ausbeute erzielt haben, haben sie 
nicht die richtigen Bedingungen getroffen oder mit wenig aktivem Al-Amalgam 
gearbeitet. Aus den vom Vf. mitgeteilten Zahlen ergibt sich eine Ausbeute von 
ca. 53% der Theorie. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1409. 18/9. [5/6.] Berlin, Chem. 
Inst. d. Landwirtsehaftl. Hochschule.) R ic h t e e .

P. J .  M ontagne, Einige Bemerkungen iiber die relatire Beweglichkeit von 
Momen und Gruppen in organischen Vcrbindungen. Die Bemerkungen beziehen 
sich auf das Verhalten der substituierenden Gruppen in Benzophenon gegeniiber 
alkoh. Kali, sowie auf u-Glykóle. (Chem. Weekblad 17. 878—82. 17/7. 414—17. 
7/8. [Mai.] Leiden.) By k .

A. M ailhe, Katalytische Verseifung der Nitrile. Nitrile lassen sich auf trockenem 
Wege durch Wasserdampf bei 420° iiber ThO, leicht zu den entsprechenden Saureu 
verseifen; ein Teil des Nitrils bleibt unveriindert und kann der Rk. von neuem 
unterworfen werden. AlaO, eignet sich weniger gut zu diesen Verss., da es in- 
folge seiner Leichtigkeit vom Wasserdampf mitgefuhrt wird. Beschrieben wird die 
tlberfuhrung yon Benzonitril, m- u. p-Tolunitril, (j-Naphthonitril, Phenylessigsaure- 
nitril, Hydrozimtsaurenitril u. Capronitril in die entsprechenden Sauren. (C. r. d.
l’Acad. des scienees 171. 245-47. 26/7. [19/7.*].) R ic h t e e .

Ju lius v. B raun  und Georg K irschbanm , Halogenalkylierłe aromałische Aminę.
Darstellung von Arylcinylathern. (4. Mitt. s. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 1716;

G. 1919. III. 814.) In dem Amin BrCH8.CHs.N(CH3).CgH8 laBt sich Br unschwer 
gegen beliebige Reste OR auatauschen. Die aus den so gewonnenen Athem, 
RO • CH, • CHj • N(CH3) • C6H5, mit CH3J  oder Dimethylsulfat entstehenden Additions- 
piodd. lassen sich in der aroinatŁachen Reihe durch Kochen mit Alkali glatt iu
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R-O-CH : CHS und (CH3)SN- C0H5 zerlegen, wiihrend die aliphatischen Yerbb. sieli 
nur langsam und zum kleineren Teil in diesem Sinne spalten und sieli teils zer- 
setzen, tails in die basi3chen Ausgangsiither zuriickverwandeln. Die mit Phenolen 
glatt yerlaufende Rk. lieB sich aueh auf Thiophcnole und Dioiybenzolo ausdebnen. 
Der EinfluB des Vinylkomplexes auf den Gerucb ist ein sebr ungleichmaBiger. 
Wiihrend Phenylvinylather sich von anderen Athern des Pbenols kaum unter- 
sebeidet, besitzt der ^-Naphtholyinylather einen vom -metbyl-, -athyl- u. -allylather 
deutlich verschiedenen, an Mandarinensebalen erinnernden Gerueh. Carvacrolvinyl- 
iither zeigt im Vergleich zum -athyliither eine sehr unangenehme Geruehsnuance. 
Der aus dem Vinylbrenzeatechiu darstellbare Aldehyd (CH 0)lCeHa{ 0 H ) \0 • CH: CHt)% 
zeigt wiederum einen dem entsprechenden Methylather, dem Yanillin, ahnlichen 
Geruch. Die Reaktionsfolge:

C ,H ,-N (C H3)-C H ,• CHjBr — >  C6H5.N(CH3).C H 2-C H ,X  — > 
C,H6«N(CH,)*CH,*CH,X — >■ C H ,: C H -X

A ) H ,
durfte sich noch in zahlreichen anderen Fallen verwirklichen lassen.

N- [/?- Naphthoxydthyl ] - methylanilin, Ci0H, • O • CH,- CHS • N(CHS) • C6H5. Durch 
Kochen von 1 Mol. ^?-Naphthol in der gleichen Gewichtsmenge Aceton mit 1 Mol. 
der gebromten Base und 1 Mol. K,COs. Ausbeute uber 80%. Krystalle aus A., 
F. 75°, Kp. im Vakuum der Hg-Pumpe 200—205° (unzers.). Wird erst von stark 
uberschiissigen verd. Sauren gel. H y d ro c h lo r id . Zu Rosetten gruppierte Nadeln, 
F. 150°. C h lo ro p la t in a t .  Gelbe, in W. unl. Floeken, zers. sich bei 128—129°.
— Jodmethylat, CJ0HlaONJ. Krystalle aus W., F. 137°, wl. in W. Yersetzt man 
die sd. wss. Lsg. mit so viel 40°/oig. Lauge, daB eine 15°/o Alkali enthaltende FI. 
entsteht, und dest. mit Dampf, so erfolgen (wie auch in den unten beschriebenen 
Fallen) gleichzeitig die Rkk.:

CaH6 • N(CHS; • CH, • CH, • O • C, „Śk +
^ C H S

KOH?^ C82-5«N(CH8), ~ł~ CH, : CH*O*C|0Hj 
u X CsH5-N(CH3)"CH,-CH,"O-C10Ht +  C H ,• OH

Dem nur Dimethylanilin und Vinyl-(i-naphthylather enthaltenden Destillat ent- 
zieht man das erstere durch verd. Saure. Das im DestiUationsriickstand befind- 
liche Naphthosy athyl methylanilin kann dureb Wiederholung der Operationen fast 
restlos in den Vinylnaphthylather yerwandelt werden. Feste Krystallmasse, F. 63 
bis 64°, Kp.ls 137°, 11. Wie alle anderen Reprasentanten dieses Typus ist der Ather 
im Gegensatz zum Allylather nicht imstande, die CLAISENschen Umlagerung in 
ein im Kern vinyliertes Naphthol zu erleiden; bei der Bromierung findet gleich
zeitig Substitution statt; die katalytische Hydrierung nacb P aal yerlSuft seh r trage 
und unvollatandig. Hydrolyse unter B. von Acetaldehyd tritt erst nach langerem 
Kochen mit Alkalien oder verd. Sauren ein. — [CarvacryloxathyT]-methylanilin, 
(CH3XC3H7)C6H3.0.C H ,.C H ,.N (C H il).CeH5. Dickes Ol, Kp.„ 220-221°. P ik ra t ,  
sil. in A. u. A-haltigem A. H y d ro c h lo r id ,  olig. — P t-S a lz  des Chlor methylats, 
C<0H58O,N,Cl6Pt. In h. W. 11. Nd., F. 90°. — Jodmethylat, in W. u. A. 11. Ol. — 
Carcacrolvinylather, (CH,)(C3H7)C0H3-O-CH : CH,. Kp. 217—218°. — [fi-Tetrahydro- 
naphthyloxathyl]-methylanilin, C10HU • O • CH, • CH, • N(CH3) ■ C6H5. Aus Tetrabydro- 
jJ-naphthol und N-^-Bromathylmethylanilin. Krystallmasse, F. 52—53°, Kp.u  257 
bis 258°. H y d r o c h lo r id ,  F. 163°, zwl. in A. P ik r a t ,  F. 122°, zwl. in A. — 
Jodmethylat, C,0HJl3ONJ. Krystallpulver aus A. -f- F. 123°, 11. in A. — fi-Tetra- 
hydrcmaphthoUinylather, C10HU"O‘CH:CH,. FI., Kp.n 121—122°. Riecht schwacb, 
nicht charakteristisch. Der ji-Tetrahydronaphtholallylather, C13HI60 ,  Kp.„ 158 bis 
161°, riecht starker und angenebmer. — JY- Oxyphenoxy)-iithyl]-meihylanilin,
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HO • CeH.i • O • CH, • CH, .N(CH3). C6U5. B. aus aquimolekularen Mengen Brenzcatechin 
und Bromathylmethylanilin in Aceton mit I \2C03 oder in A. mit NaO-C,H6; von 
gleichzeitig entstandenem Diatlier (a. u.) trennt man durch NaOH. Ausbeute be- 
zogen auf Brenzcatechin 65%. F. 71°, wl. in A. H y d ro c h io r id ,  wl. in W., 
farbt sich bei 140° dunkel, F. 195°. P ik r a t ,  orangefarbene Bliittchen, F. 146°, 
sil. in A. A c e ty l v e rb ., Ol. — Jodmethylat, C18Ha0OsNJ. Blattchen aus W., 
F. 135°. — Brenzcatechinmonovinylather, H0-C6H.,-0-CH : CH2. Man kocht das 
Jodmethylat kurze Zeit mit Alkali und athert das Dimethylanilin aus. Ausbeute 
75%. Farbloae FI. von schwachem Gerlich, Kp. 213°, wl. in Wasser. — s. Bis- 
[fl-(methylphenylamino)-dthyl]-ather des Brenzcatechins, C6 Eł6 • N(CHa) • CHS • CHa • O • 
Ć,Hł -O CHj*UH5-N(CH3)'C0H5. B. s. o. Ausbeute ca. 20% auf Brenzcatechin 
bezogen. Bei Auwendung von 2 Mol. Brombase auf 1 Mol. Phenol steigt die Aus
beute auf 80%. F. 90—91°, wl. in A. H y d ro c h io r id ,  U. in W. P ik ra t .  
Gelbes Pulver, F. 103°, swl. in A. Zeigt vollkommen die Eigenschaften des Di- 
methylauilins; die von der Verb. ableitbaren Farbstoffe zeigen in der Nuance keine 
auffallenden Verschiedenheiten von den Dimethylanilinderiyaten. — Jodmethylat, 
OjsHstOaNjJj. Krystalle aus Wasser, F. 96°. — Brenzcatechindiuinylather, C9H<. 
(0 -C H :C H 3)3. In Eis nicht erstarrende FI. von scharfem Geruch. Kp. 206—209°.
— Veib C6H5-S*CH3-CHs-N(CH,)-CaHs. Bei starker Abkiihlung nicht erstarren- 
des, ziemlich geruchloses 01, Kp.u  222—224°. H y d ro c h io r id ,  Ol. P ik ra t.  
Nadeln aus A., F. 155°, wl. in A. — P t-S a lz  des Chlormethylats, C3JH4,N3S3Cl6Pt. 
Schuppehen aus li. W ., F. 155°. — Jodmethylat, in w. W. 11., in k. W. swl. Ol. 
Liefert mit iiber 90% Ausbeute Phenylvinylsulfid, C0H5 • S• C II : CHS, Fast farblose 
FI. YOn gewiirzigem, an Eettich erinnerndem Geruch. Kp.200—201°, leicht fiiichtig mit 
Wasserdampf. — N[fl-Amyhxyuthyl]-mtthylanilin, C6Hn *0* CH,• CH2 • N(CH3)- C8Er5. 
Aus Bromathylmethylanilin und Amylalkohol bei 45-stiind. Erwarmen mit Na. FI. 
Von ganz Bchwacbem Geruch. Kp.10 154—156°. Bildet olige Salze und ein oliges 
Jodmethylat. P t-S a lz  des Chlormethylats, Cs0H6sO.1N2ClsPt. W ird bei 160° dunkel, 
zers. sich bei 166°. Zll. in h., wl. in k. W. Bei der Spaltung des Jodmethylats 
mit Alkali entsteht neben Amylosyathylmethylanilin in sehr geringer Menge ein 
N-freies, siiureunl. 01. — N-[(j-Rhodanathyl]-methylanilin, NCS • CH2• CHa • N(CHa) •
C,H6. Durch Kochen von Bromathylmethylanilin mit wss.-alkoh. KCNS in fast 
theoretischer Ausbeute. Gelbliche, ziemlich geruchlose FI., Kp.10 186° ohne Um- 
lagerung in die Senfólverb. — Jodmethylat, CjiH16N3SJ. Krystalle, F. 137—138°, 
wl. in k. W. Bei der Dest. der alkal. Lsg. mit Wasserdampf scheint primar ein 
Gemisch von Dimethylanilin u. Vinylrhodanid zu entstehen. Das letztere ist aber 
anscheinend — wenigstens unter den angewandten Versuehsbedingungen — nicht 
esistenzfahig, konnte jedoch bei Abwesenheit von Alkali moglicherweise isoliert 
werden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1399—1408. 18/9. [5/6.] Berlin, Chem. Inst. 
d. Landwirtschaftl. Hochschule.) E ic h t e b .

A lfred Schaarschm idt und Joh an n  H erzenberg , BarsteUung von 1,4-Di- 
methyl/luorenon und Ytrsuch, dasselbe in ein Phenanthrondericat iiberzufiihren. Fur 
die Darst. von 1,4-Dimethylfluorenon wurde zunachst 2,-Amino-2,5-dimtthylbenzo- 
phenon synthetisiert. Die Verseifung des nach F r ie d e l - C r a f t s  dargestellten 
[(p-Toltiolsulfonyl-2'-amino)-phenyl'\-2.5-xylyTketons lieferte unbefriedigende Ausbeuten, 
ebenso die HOFMANNsche Umlagcrung des p-Xylylphthatoylsaureamids', auch der' 
Vers., uber das 2 '-Nitro-2,5-dimethylbenzophencm zum Ziele zu gelangen, gliickte 
nicht. In sehr guter Ausbeute erhielt man die Yerb., ais 2'-Brom-2,5-diviethyl- 
bensophenon mit alkoh. NH3 unter Druck bei 180° erhitzt wurde. Das 1,4-Dimethyl- 
iluorenon wurde iiber das Diazosulfat dargestellt. Neben sehr wenig 2’-0xy-2,5- 
dimethylbenzophenon entsteht ais Hauptprod. der Rk. 2 ,5-JDimethylbensophenon. Bei
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der Aufspaltung des 1,4-Dimethylfluorenons mit Atzkali wird nur eine SSure ge- 
bildet, und zwar 2,5-I)imethyl-G-phenylbenzoesaure.

V e r b u ch e. [(p- Tóluolsulfonyl-2'-amino).phenyl]-p-xylylketon:
P TT ^C O -C ()Hj(CH3)9S'S _ p  TT A VfO
°6 u ‘<-NH • SOa C3H4CH, =

Ans N-p-Toluolsulfonylanthranilsaurechlorid und p-Xylol bei Ggw. von A1C1V 
Aue A. -f- A. (1 : 2) farblose Krystallchen, F . 107—108°. — p-Xylol-o-benzoes&u/re- 
amid, C10H16O,N. B. aus Saurechlorid -f- NH3. In h. W. suspendiert, durch sd. 
A. in Lsg. gebracht, beim Abkuhlen farblose Nadelchen, F . 149—150°. — o-Brom- 
phenyl-p-xylylketon, CISHBOBr. B. aus o-Brombenzoesaure u. p-Xylol naeh F jk ie d e l-  
G ra fts . A us verd. A, in farblosen, glanzendcn Blattehen, F . 46°. Kp.s 270 bis 
272°; hellgelbes 01. — 2-Amino-2,5-dimethylbcnzophcnon. 23 g Bromverb. in 90 cem 
mit NH, k. gesattigtem, absol. A. -J- 0,5 g CuS04 im Autoklaven auf 180—190° 
(7—8 Stdn.) erhitzt. Ausbeute: 18 g hellgelbes Ol. Durch Yerreiben mit A. u. A. 
auf Ton eine kleine Menge fest erhalten. Hellgelbe Substanz, schm. bei 76—78° 
vollstandig zu einer triiben FI., die sich bei 88—90° plotzlich klart. — 1,4-Di- 
mełhylfluorenon, CI6H,sO. Die Aminoverb. in konz. H ,S04 gel., mit Nitrosylschwefel- 
saure in konz. H 3S04 diazotiert (bei 0—5°); auf Eis gegossen, fein verteiltes, trockenes 
Cu-Pulver hinzugefugt und auf dom Wasserbade mehrere Stdn. erwiinnt. Das ge- 
bildete Ol, in A. aufgenommen, der Atherauszug mehrere Małe mit verd. NaOH 
ausgeschiittelt (2'-Oxy-2,5-dimethylbenzophenon geht mit brauner Farbę in Lsg.), 
das Ol nach dem Yerdampfen des A. fraktioniert destilliert. 1. Fraktion: Kp.,,, 
255—258° (15 g); 2. Fraktion: Kp.I0 258—262° (7 g). Aus den beiden Fraktionen 
sehieden sich bei 0° schone gelbe Krystallnadeln (5 g) aus, F. 108°. Das olige 
Hauptprod. erwies sich ais 2,5-Dimethylbenzophenm. Kp. 312—314°. — 2,5-Di- 
methyl-6-phenylbenzoesaure, C15Hi<0 2. Durch Kalischmelze des 1,4-Dimethylfluorenons- 
Aus verd. A. farblose Nadeln, F. 145°. LieB sich durch 24-stdg. Stehen mit methyl- 
alkoh. HCI in der Kalte nicht yerestern. Beim Stehen (10—15 Min.) in tiber- 
schflssiger, konz. H ,S04 bei gewohnlicher Temp. das 1,4-Dimethylfluorenon zurtick- 
gebildeL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1388 —98. 18/9. [5/5.] Berlin, Techn. Hocb- 
schule, Techn.-chem. Inst.) Sonn.

K. v. Anwei'8, Untersuchungen iiber die Ringbildung. Vf. hat jetzt die Be- 
dingungen naher untersucht, unter denen aus Phenolathem u. den Chloriden oder 
Bromiden halogenierter und ungesattigter Sauren Cumaranone, Chromanone und 
Oxyhydrindone entstehen.

I. U n g e s a t t ig te  K e to n e  u n d  C h ro m an o n e  a u s p -K re s o l .  (M itbearbeitet 
von E lisab e th  L am m erhirt.) (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 428; C. 1 9 2 0 .1- 
831.) Durch eine neue Synthese und durch Oberfiihrung in das entsprechende 
Chroman wird bewiesen, daB der aus #-Bromisobutyro-p-kresol mit Dimethyl- oder 
Difithylanilin entstehende Korper (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 221; C. 1917. 1.410) 
nicht das erwartete Trimethylcumaranon, sondern 3,6-JDimethylcJiromanon (I.) ist. 
Das daraus durch Bromierung u. Behandlung mit Dimethylanilin entstehende 3,6-JDi- 
methylchromon (II.) konnte auch aus o-Propio-p kresol durch Kondensation mit Osal- 
ester, Yerseifung und CO,-Abspaltung erhalten werden. Auch die Konstitution des 
6-Methylchromanons (III.) (Ber. Dtsch.. Chem. Ges. 47. 2587; C. 1914. II. 1158) 
wurde in analoger Weise bewiesen. Bei der vorher erwahnten B. des 3,6-Dimethyl- 
chromanons muB ais Zwischenprod. das ungesSttigte Keton, (OH)’(CHs)‘CsH s[CO■ 
C(CH,): CHa]s, entstehen. Es erhob sich nun die Frage, ob es sich bei dieser Rk. 
um einen Ausnahmefall handelt. Von anderer Seite ist namlich gezeigt worden, 
daB Ketone von der Art des Vinylphenylketons mit A1C1S Hydrindone lieferte, 
wShrend die aus Phenolathem und Zimtsaureehlorid entstehenden Ketone, (RO)‘* 
CeH4.(C0.CH : CH ■ R1)2, diese Umlagerung nicht erleiden. Dagegen erhielt Auwees



1920. in. D. O jrg a n isc h e  Chkmus. 625

(Ber. Dtach. Chem. Gea. 44. 3692; C. 1912. T. 215) aua den Phenolestem a-bro- 
mierter Fettsauren mit A1C1, Oxyhydrindone, wobei vermutlich voriibcrgehend un- 
gesnttigte Oxyketone entatehen. Es wurde daher eine Reihe von Friedeł-Cbafts- 
schen Synthesen mit Phenolathern und den Ohloriden ungeaiittigter Fettsauren aua- 
gefiihrt. Es konnte featgestellt werden, daB bei der Einw. von Crotonylchlorid 
auf p-Kresolmethylather zunaebst der Methylather des o-Propenyl-p-kresylketons, 
(CHjOj^CHj^CgH^CO-CH : CH-GH,)5, entsteht. Die weitcren Versa. zeigen, daB 
unter dem EinfluB iiberaebUasigen AlCla dureh Umlagerung, ,je nacli den Bedingungen, 
melir oder weniger 3,4-Dimelhyl-7-oxyhydrindon (IV.) entsteht. 2,6-Dimethylchromanon 
(V.) und l-Athyl-4-methylcumaranon (VI.) finden sich nicht unter den primiłren Ee- 
aktionaprodd.; erstere Verb. entateht aber aua dem ungesSttigten Keton, wenn man 
dieses mit Alkali in Benihrung bringt oder auf hohe Temp. erhitzt. Dagegen konnte 
aua Crotonsaure-p-lcresolester durch Erhitzen mit A1C13 nicht, das zu erwaitende unge- 
sattigte Keton, sondem nur sein Umlagerungsprod. 3,4 Dimethyl-7-oxyhydrindon er- 
halten werden. Da das a  Bromisobutyro-p-kresol, (OH)'(CH,)*(C9H,[CO • CRr(CH3),]s, 
mit Alkalien kein Trimethylcumaranon liefert, sondem nur Br gegen OH austauscht, 
konnte vermutet werden, daB die gem. D im e th y lg ru p p c  den RingschluB er- 
achwert. Es wurde daher aua p Kreaolmethylather und (3,f i-Dimethylacrylsiiure- 
chlorid o-Isobułenyl-p-kresylketon, (OH)'(CH,)‘CsH3[CO■ CH : 0(011,),]’ , dargestellt. 
Dasselbe liefert mit Alkali 2,2,6-Trimethylchromanon (VII.) Fiir das Zustande- 
kommen des S o c h s r in g s  bildet alao die gem. Dimethylgruppc kein Hindernis. Das 
zu erwartendo l-Iaopropyl-4-methylcumaranon konnte auch ais Nebenprod. nicht 
gefunden werden, wohl aber in geringer Menge 3,3,4-Trimethyl-7-oxyhydrindon 
(VIII.). Bei dieser G-elegenheit wurden die Bedingungen naher nnteraucht, unter 
denen Basen oder Sauren dna Isobutenylkresylketon in das Chromanon umlagem. 
Zur naheren Charakteristik wurden fernor die yorher erhaltenen Chromanone in 
eine Reihe von Deriyaten, Chromone, methylierte Chromanole und Chromene ver- 
wandelt. Auffallend ist bei den yorschiedenen Chromanonen die Gleichformigkeit 
ihrer Kpp. Bei der Bromierung der Chromanone entstehen in manchen Fiillen zu- 
nSchst deutlieh Enolbromide. Im iibrigen zeigen die Chromanone keine Neigung 
zur Enolisierung; sic lassen sich nicht wie die Cumaranone acylieren.

CO CO CO
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• CHa CO CHa CO CO

H„C

CO E s p e r im e n te l le r  T e il. (3-Chlorisohutyro-p-kresol 
Aus p-Kresolmethyliither u. ^-Bromisobuttersaurechlorid 
in CS, mit A1C13. Gelbes Ól. Kp.ls 135—137°. Licfert 
in w. A. mit Sodalsg. 3,6 Dimethylchromanon (I.). Pris- 
men. F. 34—35°. — 3-Brom-3,6-dimethylchromanon,

HjC

Cu Hu O,Br. Durch Bromierung in CS,. Prismen aus PAe. F. 70—71°. LI. in den 
gebrauchlichen Losungsmitteln. Liefert mit sd. Dimethylanilin 3,6-Dimethylchromon, 
Cu H10O, (II ). Nadeln aus PAe. F. 61-02°. Kp.760 299-301°. Kp.15 165—lb8°. 
LI. in allen organischen Losungsmitteln. — 3,6-Diintthylchromon-2-carbonsaure. Aus
o-Propio-pkresol u. Osalsaurediiitbylester mit Na und Kochen de3 Prod. mit konz. 
HC1. Braunliche Nadeln aus CH3OH. F. 234—236°. Gibt beim Schmelzen 3,6Di- 
methylchromon. Letzteres zerfallt beim Kochen mit Natriumatbylatlsg. in HCOOH 
und o-Propio-pkresol. — p-Nitrophenylhydrazon des o-Propio-p-kresols, C16H17 0 3N3.
Orangerote Nadeln aus Eg. F. 188—189°. L. in A ., Eg. und Bzl. — 6-Mełhyl- 
chromon. Aus 3-Brom-6 methylchromanon beim Kochen mit Dimethylanilin. Prismen 
aus PAe. F. 88—89°. Dasselbe entsteht auch auf folgende Weise: 5-Mcthyl-2-oxy- 
benzoylbrenzłraubensaureatliylester, C^H^Os. Aus o-Aceto-p-kresol u. Osalester mit 
Na. Nadeln aus A. -}-'W. F. 78—79°. LI. in den meisten organischen Losungs
mitteln. Liefert beim Yerseifen mit A. und konz. HC1 G-Mcthylchromon-2-carbon- 
saure (Krystalle aus C1I30H, F. 258°), die beim Schmelzen u. Destillieren (Kp. 288 
bis 2S9°) 6 Metbylchromon liefert.

Crotonylchlorid. Aus Crotonsaure und PC13. Kp. 123—124°. — 2,6-Dimethyl 
chromanon, CIlH „ 0 2 (V ). Aus p-Kresolmethyliither und Crotouylclilorid mit AlCi., 
in CS,, beim Behaudeln des Prod. mit Alkali. Prismen aus PAe. F. 54—55°. 
Kp.,eo 262—263°. Kp S6 162—163°. K p 10i513S'’. — Monosemicarbazori, CuHnOjNj. 
Prismen aus A. F. 203°. LI. in h. Eg., unl. in A. und Bzl. Gelb 1. in w., alkoh. 
NaOH, griingelb in konz. HC1. Ais Nebenprod. bei yorstehender Darst. des 2,6-Di- 
methylchromanons entsteht 3,4 Dimtthyl-7-oxyhydrir,don (IV.). Kp.10 155—156°. F. 
53—54°. — o Propenyl p-krcsylktton (o-Crotonyl-p-Jcresol), Cu HltO, =  (HO/(CH3)4- 
C6H3(CO-CH : CH-CH3)a. Aus p Kresolmetbyliither und Crotonylchlorid mit 2 Mol. 
AlCI3 in CS, bei gewohnlicher Temp. Goldgelbe Prismen oder Tafeln aus PAe., 
Nadeln aus CH,OH. F. 65—66°. LI. in A., Bzl., Eg., zll. in A. Kp. 277—278° 
unter Umlagerung in 2,6 Dimethylchromanon. Liefert mit Natronlauge bei gewohn- 
licher Temp. dasselbe Chromanon. — p-Kresolcrotonsaureester. Aus p-Kresol und 
Crotonylchlorid auf dem Wasserbade. 01. K p ,7 153 — 155°. D.s°4 1,059. nDs° =■ 
1,5138. Liefert mit A1C13 bei 120° 3,4 Dimethyl-7 oxyhydrindon. — fi-Chlorbutter- 
saure. Aus Crotonsaure und bei —10° gesattigter HCl. Kp.,„ 110—113°. D 40i
1,186. nD2° =  1,4421. E 2  fur os =  -f0,22, fur y —a  =  + 3 % . -  fi Chlor- 
buttersaurechlorid, C4H60C1,. Aus der Siiure mit Thionylchlorid. Kp.sl 51—53°.
D.20! 1,217—1,220- nDS0 =  1,4511—1,4509. E 2  fiir a  =  -f0,2ó, fur y - a  =* 
-j-4%. — fi-Chlorbutyro-pkresol. Aus p-Kresolmethylather und ^S-Chlorbuttersaure- 
chlorid mit A1C13 in CS,. Kp.,0 167—170°. Liefert in h. A. mit Sodalsg. 2,6-Di- 
methylchromanon. — 3-Brom-2t6-dimethylchromanon, Cu H n O,Br. Aus Dimethyl
chromanon und Brom. Prismen aus PAe. F. 104—105°. LI. in den meisten orga
nischen Losungsmitteln. Liefert beim Kochen mit Dimethylanilin 2,6-Dimethyl- 
chromon, C11H10O. Nadeln aus PAe. F. 102—103°. LI. in den meisten organischen 
Losungsmitteln. — 5-Methyl-2-methoxybenzoylaceton, C„Hu O, =  (CH3Ó/(CHS)6'
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W C O -C H ^ C O -C H ,)1. Aus o - Aceto - p - kresolmethylatlier und Essigestcr mit 
Natrium. Gelbes, ziihes Ol. Kp.x„ 182-183°. D.20* 1,118. nDs° «= 1,5847. E S  
fur a  =  -f-193°/0 fur Diketon, -f-174% fur Ketoenol. Die Substanz besteht 
also zum groBten Teil aus Ketoenol. Liefert beim Kochen mit konz. H J 2,6-Di- 
rnethylchromon. — (j,fi-Dimethylacryl$aurcćHorid. Aus der Siiure und PCIS. Kp. 
142—148°. — 2,2,6-Trimethylehromanon, C12H14Os (VII ). Aub p Kresolmethylalher 
und /?,/? Dimethylacrylsaurechlorid mit A1C13 in CS,, beim Behandeln des Prod. 
mit Alkali. Kp.2S_ J9 161—162°. — Semicarbazon, Cn Hn O,Ns. Nadeln au3 A. F. 
199—200° bei maBig raschem Erhitzen, Ais Nebenprod. bei yorstehender DareŁ 
des Trimethylchromanons entsteht 3,3,4-Trimethyl-7-oxyhydrindon, Cj,Hu O, (VIII.). 
Prismen sus PAe. F. 67—68°. — Na-Salz, wl. in Natronlauge. — Semicarbazon, 
C1SH170 3N3. Nadeln aus A. F. 201—202° naeh vorheriger Gelbfarbung bei lang- 
samern Erhitzen. W ird am Licht griingelb. L. in k. Eg. — Isobutcnyl-p krcsyl- 
Tceton, C12Hu Oa. Aus p-Kresolmethylather und ^9,^9-Dimethylacrylsaurechlorid mit 
2 Mol. A1C13. Schwefelgelbe Priemen oder Nadeln aus PAe. oder verd. CHjOEL 
F. 50—50,5°. Kp.15 159—160°. Sil. in den meisten organischen Losungsmitteln.
D.63'^ 1,0376. nD63'8 =  1,57187. E 2  fiir u  =  +2,52. Lagert sich beim Ver- 
reiben mit yerd. Natronlauge oder auch bei der Dest. in 2,2,6-Trimethylchromanon 
utn. Liefert bei der Red. mit Hs und Pd o-Isovalero-p-kresol. — o fi Ch.lorisovalero- 
'p-hresol, ClsHl6OaCl. Aus Isobutenyl-p-kresylketon und HC1 in Eg. Prismen aus 
CH3OH. F. 53—55°. Gelb 1. in NaOH, nach kurzer Zeit Umwandlung in 2,2,6-Tri
methylchromanon. — o-a,p-Z>ibromisovalero-p-kresol, ClsHu OsBrj. Aus Isobutenyl- 
p-kresylketon und Br in CSj. Gelbliche Nadeln aus PAe. F. 70—71°. LI. in den 
meisten organischen Losungsmitteln. Liefert mit verd. NaOH das weiter unten 
beschriebene 3-Brom-2,2,G-irimethylchromanon.

3,3-Dibrom-6-mełhylchromanon, CIf.H6OaBr2. Aus Methylchromanon und Br in 
CSj. Prismen aus PAe. F. 119—120°. LI. in Bzl., zll. in Eg. u. A. — Oxamino- 
oxim des 6-Methylchromons, CloHls0 3Na. Aus Methylchromon (und NHsOH? Der 
Ref.) in verd. A. Prismen aus CH3OH. F. 143—144° uuter Zers. Wird dann wieder 
fest. Reagiert basisch u. sauer. — Oxim des 3,6-Dimcthylchromanons, Cu H,aO,N. 
Nadeln oder Prismen aus CH3OH. F. 129—130°. Zwl. in k. Bzl. und CHsOH. — 
p-Nitrophenylhydrazon des 3,6-Dimethylchromanons, C17Hl7OsN3. Orangerote Kry- 
stalle aus verd. CH3OH. F. 179°. LI. in Eg., zll. in Bzl. und A. — Oxim da
3,6-Dimethylchromons, Cn Hn O,N. Prismen aus Bzl. F. 131—132°. LI. in A., wl. 
in k. Eg., A. und Bzl., 1. in verd. NaOH und konz. HC1. — 3,4,6-Trimethylchrom- 
anol-4, Cn H 10O,. Aus 3,6-Dimethylchromanon u. Magnesiummethyljodid. Prismen 
aus Bzl. F. 123—124°. LI. in den meisten Losungsmitteln. Liefert beim Erwiirmen 
mit P j0 6 3,4,6-Trimethyl-a-chromen, C„Hu O. Ol. Kp.„ 137—138°. Wird an der 
Luft uuter Oxydation gallertartig. — Oxim des 2,6-Dimethylchromanons, Cu H IS0,N. 
Nadeln aus verd. CH3OH. F. 135°. — Phenylhydrazon des 2,6-Dimełhylchromancms, 
C17H18ON2. Prismen aus A., die sich bald gelb bis braun fiirben. F. 133° nach 
vorheriger Erweichung. LI. in Bzl., zwl. in k. A. und Eg. — p-Nitrophenylhydr
azon des 2,6-Dimethylćhromanons, C17Hn 0 3Ns. Orangerote Nadeln aus Bzl. Unl. 
in A., wl. in A., 11. in h. Eg. und Bzl. — 3,3-Dibrom-2,6-dimethylchromanon, 
GuHioOjBr. Aus 2,6-Dimethylchromanon u. Br in CS*. Prismen aus PAe. F. 100 
bis 101°. LI. in den meisten organischen Losungsmitteln. — Oxim des 2,6-Bi- 
methylćhromons, ChHhOjN. Nadeln aus Bzl. F. 151—152°. LI. in A., A. u. Eg.
— 2,4,6-Trimethylchromanol-4, C18H130j. A us 2,6-Dimethylchromanon und Magne
siummethyljodid. Prismen aus PAe. F. 89—90,5°. LI. in A., A. und Eg., zll. in 
Bzl. Liefert beim Erwiirmen mit P 20 5 2,4,6-Trimethyl-u-chromen, CI2H140. Kp s5
138,5—139,5°. Bestandiger ais die 3,4,6-Trimethylyerb. — Oxim des 2,2,6-Tri- 
methylchromanons, C14H150,N. Prismen aus CHsOH. F. 130—131°. LI. in A., A.,

45*
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Eg. und Bzl. — p- Nitrophenylhydrazon des 2,2,6-Trimethylchromanons, C18H190 3Nj. 
Orangerote Nadeln aus A. F. 202°. LI. in Eg. und h. Bzl., wl. in A. — 3-Brom- 
2,2,6 dimcthylchromanon, C,sH l30 2Br. Krystalle aus PAe. F. 75—76°. — 3,3-jDi- 
biom-2,2.6-trimtthijłchromanon, CuHuOjBr,,. Sternformig verwachaene Nadeln aus 
PAe. F. 85°.

II. C u m aran o n e  au s symm. m -X y len o l. (Mitbearbeitet von H. Schiitto.) 
Die Vff. untersucben, auf welcbe Faktoren es zuruckzufiihren ist, daB das a-Brom- 
isobutyro-p-kresol mit den iiblichen Mitteln niebt in ein Cumaranon iibergehf, 
sondern ais „Ausweiehprod.“ ein Chromanol liefert. Zweifellos spielt dabei die 
Rnumerfiillung der gem. Dimethylgruppe eine Rolle. In erster Linie wurde aber 
die Frage untersucht, ob Art und Stellung der Substituenten im Benzolkern von 
EinfluB sind. Die Riehtung der Verss. war durch die .Ergebnisse einer friiheren 
Arbeit (L ie b ig s  Ann. 405. 243; C. 1914. II. 638) vorgezeichnet. Es ergab sich, 
daB bei der Kondensation von symm. m Xylenolmethylałher mit «-Bromisobutyryl- 
bromid ais einziges faBbares Prod. 1,1,3,5-Tttramethylcumaranon (IX.) entsteht. Der 
EinfluB des Kernsubstituenten drangt also den des gem. Dimethyls vollig zuriick. 
Das Prod. ist gegen Semicarbazid und p-Nitrophenylhydrazin indifferent, da samt- 
liche sum CO o-stiindige H-Atome substituiert sind. Es wird von Br langsam an- 
gegTiffen und zuerst in p-, dann in o-Stellung zum O im Benzolkern substituiert. 
Auch der Mdhylather dts p-Brom-symm.-m-xylenols liefert mit «Bromisobutyryl- 
bromid hnn\>tsiich\ich p  Bromtctramethylcumaranon (X.). Es wurde noch nachgewiesen, 
cUB o-ci-Bromisfibutyro-p-brmn-symm.-m-xylcnol, C,,H(OH)'(CH,),s,5,Br)4[CO• CBr- 
(C Hs >,]*, und o-u-Bromisobutyro-o,p-dibrom-symm.-m-xylenol, Ce(OH.j1(CtI3\ 3'f(Br)jł3• 
[CO"CBrfCHa)2] !, ganz beslandige Verbb. sind und mit NaOH Cumaranonderivate 
liefern. Diese Verss. beweisen den starken EinfluB der m-standigen Methylgruppen, 
da diese (rotz der in o- und p Stellung befindlichen Br-Atome doch die B. des 
Cumaianonringes erzwingen. AuBerdem wurden noch Verss. mit o-Butyro-symm.- 
m~xylenol angestellt, die, wie ru  erwarten, zum l-Athyl-3,5-dimethylcumaranon (XI.) 
fuhrten.

E ip e r im e n te l le r  T e il. 1,1,3,5-Tttramełhyleuinaranon, CMIIMOs (IX.). Aus 
«ymm.-m-Xylenolmethylather u. a  Bromiaobutyrylbromid mit AlClj in CS,. Nadeln 
aus CH,OH. F. 41-42°. K p ,2 130°. LI. in organischen Losungsmitteln. D.!04
1,060. nD3° =  1,5428. E 2  fiir a  =* +1,48, fiir y — a  ==> -J-94°/0. Entsteht auch 
aus 1,3,5-Trimethylcumaranon mit Natriumamid und CHaJ. Indifferent gegen Semi- 
carbazid. — 1,1,3,5-Tttramethyl-i-bromcwinara.n.on, Cn H,3OjBr (X.). Aus voratehender 
Verb. mit Br in CS2. Nadeln aus CHsOH. F. 74,5°. Sil. in den meisten orga
nischen Losungsmitteln. Entsteht auch auf folgendem Wege: p-Brom-symm-m- 
xylenolmethylathtr, C9Hu OBr. Aus p-Bromxylenol mit Dimethylsulfat und NaOH. 
Kp.,,, 137—139°. Nadeln aus PAe. F. 24—25°. Liefert mit «-Bromisobutyryl- 
brumid und A1C1, 1,1,3,5-Tetramethyl-l-bromcumaranon. — l,l,3,5-Tetramithyl-4,6- 
dibromcumaramn, C,2Hlt0 2Br2. Aus dem Tetramethylcumaranon mit 2 Mol. Br in 
Eg. unter Erwiirmung. Nadeln aus CHsOH. F. 151—152°. — Isobutyro symm.-m 
zylenol, C12H16Oa. Aus m Xylenolmethylather und Isobutyrylcblorid mit AlCl, in 
CS,. Prismen. F. 93—94°. Kp 5( 160—165°. LI. in den meisten organischen 
Losungsmitteln. Liefert weder Oxim, noch Semicaibazon. — p-Nitrophenylhydr- 
azon, C18H j,03N8. Gelbe Blattchen aus CH3OH. F. 181—182°. LI. in Bzl. und 
Eg. — o-u Bromisobutyro-plrom-symm.-mxylenol, Cj,HM0 3Br2. Aus yorstehendem 
Keton mit 2 Mol. Br in Eg. Prismen aus PAe. F. 128—129°. LI. in A., Bzl. u. 
Eg. Liefert mit NaOH, Natriumacetat oder Diathylanilin l,l,3,5-Tetramethyl-4- 
bromcumaranon. — o-ce-Bromisobułyro-o,p-dibro)n-symm.-m-xylenol, Ci2Hls0 2Br,. 
Analog mit 3 Mol. Br. Nadeln aus Bzn. F. 154°. Liefert mit alkoh. NaOH
l,l,3,5-Tetramethyl*4,6- dibromeumaranon.
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o-Butyro-symm.-m-xylenol, C„H,ęO,. Aus XylenolmethylSther u. Butyrylchlorid 
mit A id , in CS,. Prismen aus A. F. 58—59°. [Entgegen den Angaben von 
Bit t e r ic h  (Diss., Berlin 1918) entsteht aus symm. m Xylenol und Atbylacetessig- 
ester ein AthyHrimetTiylchromon yom F. 88—89° (nicht 67°), das beim Kochen mit 
NaOH yorstehendes Butyro-symm.-m-xylenol vom F. 57—58° (nicht 92°) lieferte.] — 
p-Nitropfienylhydrazon, C18HJ10 3N3. Gelbe Krystalle aus CH„OH. F. 162—162,5°.
— Methylather, C1SH,B0 ,. Gelblicbes Ol. Kp.ls 162°. — Acetyherb., CI(H,,Oa. Ol. 
Kp j, 173—175°. — Acetyherb. des o-a-Brombutyro symm.-m-xylenols, Cu H „0 3Br. 
Aus yorstebender Acetylyerb. mit 1 Mol. Br in CS,. Krystalle aus CHsOH -f- W. 
F. 36,5—38,5°. Sil. in allen organisehen Losungsmitteln. — o-Butyro-p-brom-symm.-m- 
xylenol, Cj,H15OsBr. Aus Butyroxylenol u. Br in Eg. BliLttchen aus PAe. F. 118 
bis 109°. LI. in allen organisehen Losungsmitteln. Entsteht aus p-Bromxylenol- 
methylather, Butyrylchlorid und A1CI, nebeu o.p-Dibrom-symm.-m-xylenolmetkyl- 
ather, C0H10OBr,. Nadeln aus Bzn. F. 109—110°. — o-a-Brombutyro-p brom- 
symm.-m-xylenól, CISHu O,Br,. Aus Butyroxylenol und 2 Mol. Br in CS,. Schuppen 
aus Bzn. F. 112,5—113,5°. LI. — ou-Brombutyro-oj>-dibrom-symm,-m-xyler<ol, 
ClsHlsO,Brs. Analog mit 3 Mol. Br bei Ggw. yon Fe. Nadeln aus Bzn. F. 124 
bis 125°. LI. in den meisten organisehen Losungsmitteln. — l-Athyl-3.5 dimethyl- 
cumaranon (X[.). Aus der Acetylyerb. des «-Brombutyroxylenols mit NaOH in sd. 
A. Wurde auf diesem Wege nicht rein erhalten (siehe weiter unten). Liefert mit 
p-Nitrophenylhydrazin das p,p'-Dinitroosazon des symm. m-Xylcnylathyldiketons, 
CS4H,40 5Ne. Orangerote Schuppen aus CHsOH -(- Aceton. F. 246 — 247°. —
l-Athyl-3,5 dimthyl-4bromcumaranon, Cn H 130,Br (XH.). Aus Brombutyro-p-brom- 
xylenol mit NaOH in wss. Aceton. Prismen aus CH8OH. F. 60—61°. Sil. in den 
meisten Losungsmitteln. .— l-Athyl-3,5-dimethyl-l,4-dibromcwnaranon, C„HlsO,Br,. 
Aus yorstehender Verb. mit Br. Krystallinische M. F. 44—45° (nicht ganz rein). 
Wird schon yon k. CH,OH zers.

III. O ber C h ro m an o n e  u. C u m a ra n o n e  aus symm. m -X y le n o l, n e b s t 
V ersuchen iib e r  d ie  R in g b ild u n g  au s u n g e s a t t ig te n  K e to n en . (Mit- 
bearbeitet von R. Boli.) Wahrend sich das a-Bromisobutyro-p-kresol nicht in ein 
Cumaranon iiberfuhren lieB; gab das a-Bromisobutyrosymm.kresol schon bei Beiner 
Da-Bt. freiwillig ein Cumaranonderiyat. Im ersteren Fali kann man den RingschluB 
erzwingen, indem man HBr entzieht; das hierbei primar entstehende u n g e s i i t t ig te  
K eton  wandelt sich dann aber nicht in ein Cumaranon, sondern in ein Cbr<.m- 
anon um. Es wurde nun untersucht, wie sich die betreffenden ungesattigten Ketone 
des symm. m-Xylenols yerhalten. Begiłustigen m-standige CHS-Gruppen im besonderen 
die B. eines Fiinfringes, so waren Cumaranone zu erwarten, begiłnstigen sie aber 
nur allgemein jede Art yon RingschluB, so war die B. yon Chromanonen wahr- 
scheinlicher. Die Verss. zeigen, daB das Crotonyl-symm.-m-sylenol freiwillig ins
2,5,7-Trimethylchromanon (XIII.) ubergeht, daB also ausschlieBlieh ein Seehsring 
gebildet wird. Ebenso entstand aus fi.fi Dimetbylacryl-symm.-m xylenol 2,2,5,7-Tetra- 
methylćhromanon (XIV.). Moglicherweise entsteht hier nebenbei etwas Cumaranon, 
jedenfalls aber in sehr geringer Menge. Um den EinfluB eines aromatischen Sub- 
Btituenten auf die Ringbildung zu priifen, wurde noch das Benzal o auto p-kresol, 
(CH3)<(OHj'CgH8(CO-CH : CH>CsHj)’ untersucht. Es konnte nicht in eine bicyclisehe 
^erb. umgelagert werden. Andererseits geniigen aber kleine Abweichungen in den 
Bedingungen seiner Darst., um an seiner Stelle das bekannte 6 Mdhyljlacanon (XV.) 
entstehen zu lassen. Der Verlauf der Rk. hangt also dnvon ab, in welcbgr Weise 
das aus Benzaldehyd u. o-Aceto p-kresol zunachst entstehende Aldol W. abspaltet. 
Auch auB dem Dibromid des Benzal-o-aceto-p-kresols konnte durch Abspaltung yon 
HBr Brom-6-methyl/lavanon (XVI.) erhalten werden. . Somit uberwiegt auch in 
diesem Falle die Neigung zur B. eines Sechsńnges. Um den Mechanismus der
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Umlageruog der o-Oxyketone mit ungesattigter Seitenkette aufzuklaren, wurde ver- 
sucht, aus o Crotonyl-p-kresol, (CH3)‘(0H)'CsHs-C0-CH : CH-CH3, den Alkohol, 
(CH,)4(OH)'C,iH3-CO • CHa-CH(OH)-CH,, darzustellen. Dies gelang nicht, doch er- 
wies sich das in ^?-Stellung chlorierte Keton ais yollig bestandig. Man darf daher 
annehmen, daB auch die analog gebaute OH-Verb. eine gewisse Bestandigkeit be- 
sitzen und weniger zum RingschluB ais zur B. einer Doppelbindung neigen wurde. 
Dann ist es aber nicht wahrscheinlich, daB der Weg vom ungesiittigteu Keten zum 
Chromanon iiber derartige Verbb. fuhrt; man wird daher eher geneigt sein, in 
diesem Vorgang eine atomistische Umlagerung zu erblicken, um so mehr, ais fur 
die Umwandlung, die bei der Dest. stattfindet, diese Yorstellung allein in be- 
tracht kommt.

E x p e r im e n te l le r  T e il. 2,5,7-Trimełhylchromanon, ClaH,40 , (XIII.). Ans 
symm.-m-Xylenolmethyliither, Crotonylehlorid und A1C1, in CS». Nadeln aus A. 
F. 66—67°. Kp.js 172—174°. — Semicarbazon, C13Hn O,N3 Krystallmisches Pulver 
aus CH,OH. F. 219—220’ unter Zers. nach yorheriger Erweichung bei miiBig 
raschem Erhitzen. Wl. in CH3OH, zll. in A. und Eg. — p-Nitrophenylhydrazon, 
C1SH 180 3N3. Orangerote Nadeln aus A. -j- Aceton. F. 230—231° bei maBig 
raschem Erhitzen. LI. in Aceton, wl. in den iibrigen gebrauclilichen Losungs- 
mitteln. — 1-Ałhyl 3,5-dimełhylcumaranon, C^H^O., (XI.). Aus symm. m-X}'lenolmethyl- 
ather und C5-Brombutyrylbromid mit AlCl, in CSs. Ol. Kp.,3 152 — 154*.
D.so4 1,067. nvi0 =* 1,5426. E J S  fur a  => +  1532, fur y —a  «= +  780/0. Liefert 
mit p-Nitrophenylhydrazin das pp'-Dinitroosazon des Aihyl-symm.-m-zylcnyldiketons, 
C31Hs<0 6N8. Orangerotes krystallinisches Pulver. F. 246°. LI. in Aceton, swl. in 
den iibrigen gebrśiuchliehen Losungsmitteln. — l-Athyl-3,5-dimefhyl-2-acetoxy- 
cumaron, Ci4H160 3. Aus Athyldimetbylcumaranon beim Kochen mit Acetylchlorid.
Ol. Kp.S3 175-179°.

2,2,5,7-Tetramethylćhromanon, CiSH160 2(XIV.). Aus symm.-m-Xylenolmethylather 
und fi, f i - Dimethylacrylsiiurechlorid mit A1C13. Prismen aus A. F. 71 — 72°. 
Kp.„ 163—166°. LI. in den gebrauchlichen Losungsmitteln. — Semicarbazon, 
CnHxeOsN,. Nadeln aus A. F. 198—199° bei langsamem Erhitzen. Zwl. in A. — 
p-Nitrophenylhydrazon, C,9H3i0 3Nj. Ziegelrote Prismen aus A.-f-Aceton. F.210—211° 
bei maBig raschem Erhitzen. LI. in Aceton. — l-Isopropyl-3,5-dimethylcumaranon, 
CiaHi60 3. Aus symm.-m-Xylenolmethylather u. «-Bromisovalerylbromid mit A1C18. Ol. 
Kp.,0 156°. D .^  1,048. nDs° =  1,5400. fur a  =  +  1,40, fiir y - a  =  + 9 0 % . 
Reagiert weder mit Semicarbazid, noch mit p-Nitrophenylhydrazon. — Benzalo- 
aceto-p-lcresól, CiSH u Oj. Aus o-Aceto-p-kresol und Benzaldehyd in A. -f- Natron- 
lauge bei 50°. Orangefarbige, anscheinend rhombische Krystalle aus CHsOH. 
F. 111°. LI. in A., A. und Eg. Unter etwas anderen Bedingungen entsteht aus 
den gleichen Komponenten daneben mehr oder weniger 6-Methylflavanon (XV.). 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 4240; C. 1 9 0 9 .1. 185.) — JDibromid des Bensal-o-aceto- 
p-Tcresols, Ci6H u 0 3Brs. Hellgelbe hesagonale Prismen aus CH3OH. F. 151—152°. 
LI. in A., A., Eg. Zwl. in CH3OH. Liefert mit A. u. NaOH 3Brom-6-methyl- 
flavanon, CleH 13OaBr (XVI.). Blattchen aus CH3OH. F. 130°. LI. in A. und A., 
zwl. in CH3OH. Entsteht auch durch Bromierung des Methylflayanons. — otB-Chlor- 
butyro-p-lcresol, Cu H13OaCl. Aus o-Crotonyl-p kresol und HC1 in Eg. Nadeln aus 
Bzn. F. 66—67°. LI. — Acetyhcrb., Ci3H160jCI. Aus yoriger Verb. mit Essig- 
siiureanbydrid. Besser aus o-Crotonyl p-kresol mit sd. Acetylchlorid oder im Rohr 
bei 100°. Prismen aus CHaOH. F. 86—87°. LI. in A. und A. — Dibromid der 
Acdyli-erb. des o-Crotonylplresols, C^HnOjBr, =» (CHs)4(CH8-COO),C6H3(CO-CHBr' 
CHBr-CH3)!. Prismen aus Bzn. F. 79,5—80,5°. LI.

IV. O b e r B ild u n g  u n d  S p re n g u n g  von s a u e r s to f f h a l t ig e n  F u n f-  u n d  
S e c h s r in g e n . Aus den yorstehenden und einigen friiheren Arbeiten sind bisher
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folgende gesetzmiiBige Zusammenhiinge zu erkennen. Bei der B. von bicyclischen 
Substanzeu durch Abspaltung yon Halogenwasserstoff aus u - o d e r jj m ono- 
h a lo g e n ie r te n  K e to p h e n o le n  ist die Struktur der entstehenden Yerb. durch 
die Stellung des Halogens bestimmt. Fiinf- und Sechsring enfstehen meist mit 
gleicher Leiehtigkeit. Das endstiindige gem. Dimethyl kann die B. des Fiinfringes, 
nicht aber die des Secbsringes yerhindem. Dies Verhalten wird yermutlich durch 
den raumlichen Bau der Seitenketten bedingt. Dafi indessen ceteris paribus aus 
diesen halogenierten Ketonen doch Gebilde mit einem zweiten Sechsring leichter 
entstehen, ais solche mit einem Fiinfring, zeigt das Verhalten der a.fi Dibrom- 
deriyate gegen Laugen, da bei dieser Rk. in der Regel Chromanone oder Flavanone 
gebildet werden. Nur bei yorzeitiger HBr Abspaltung treten Cumaranone auf. 
Im Einklang damit steht die Tatsache, dafi die K e to p h e n o le  m it u n g e s a t t ig te r  
S e i te n k e t tc  ausgesprochen zur Chromanonbildung neigen u. nur unter besonderen 
Bedingungen einen Fiinfring, in diesem Falle Oiyhydrindońe, bilden. Die Neigung 
zur B. eines Secharinges tritt scharf hervor bei der anscheinend ais katalytische 
Umlagerung aufzufaBsende B. der Chromanone aus den ungesattigten Ketonen mit 
Alkali. Um so bemerkenswerter ist, dafi ein aromatischer Rest in |9-Stellung den 
Ringschlufi yerhindert, wahrend ein gem. Dimethyl dies uicht tut. Bei der Einw. 
von AICI3 entstehen dagegcn Oxyhydrindone, die zum Hauptprod. werden, wenn 
man von den Pheoylestern der ungesattigten Siiuren ausgeht. Es ist moglich, dafi 
sich bei dieser Methode an das primar entstandene ungesiittigte Keton HC1 an- 
lagert, wobei das Cl in fi-Stellung tritt. Da es sićh hier um eine F r i e d e l -  
CRAFTSache Synthese handelt, tritt das Cl dann in erster Linie mit einem Kern- 
wasserstoff wieder aus. Die bei den Ketonen gemachten Feststellungen durfen 
nicht ohne weiteres auf andere Korpergruppen ubertragen werden. Der Ersatz des 
Carbonyls in der Seitenkette durch eine Methylengruppe andert z. B. die Ver- 
haltnisse von Grund aus. Die Betrachtung am Modeli fuhrt zu der Annahme, dafi 
die Lage der Seitenkette zum Kern sich yerschieden gestaltet, je nachdem sie durch 
eine CO- oder CHS-Gruppe mit diesem yerbunden ist.

Die bekanntlich nicht allgemein gultige Annahme, dafi Ringe, die sich leicht 
bilden, entsprechend schwer gesprengt werden, trifft hier insofern zu, ais die 
Chromanone der Óffnung des Ringes groBeren Widerstand entgegensetzen, *als die 
Cumaranone. Bei den letzteren wird durch Eintritt eines Alkyls in den Fiinfring 
dessen Festigkeit wesentlich geschwiicht. Der Zutritt eines zweiten Alkyls ruft
die entgegengesetzte Wrkg. heryor. Eine Erkliirung lafit sich fiir diese E r
scheinungen yorliiufig ebensowenig geben, wie fiir den merkwiirdigen Einflufi von 
Substituenten im Benzolkern. VerhaltnismaBig schwach wirken hier Substituenten * 
in o- und p-Stellung. Viel ausgepragter ist der Einflufi von m-Substituenten. Zwei 
m-stiindige CHs Gruppen yerhindem die Umwandlung des betreffenden Benzal- 
eumaranons in ein Flayonol und erschweren die Aufsprengung des Furanringes 
durch Semicarbazid oder p-Nitrophenylhydrazon. Umgekehrt bewirken sie eine 
besonders grofie Neigung zur B. des Cutnaranon-, sowie des Chromanonringes 
selbt dann, wenn o- oder p-Substituenten im Kern oder ein gem. Dimethyl dem 
Ringschlufi entgegen wirken. (L ieb ig s  Ann. 421.1—118. 14/7. 1920. [30/12. 1919.] 
Marburg, Chem. Inst. d. Univ.) P osner .

W ilhelm  Schneider und K u rt Schroeter, Acetopaparerin und Coralyn (Hexa- 
dehydrocoralydin). Behandelt man Papaverin in der Warme mit Essigsaureanbydrid, 
das zuyor mit etwas konz. HjSOł auf 85° eiwarmt worden ist, also Sulfoessigsaure 
enthalt, so erhalt man beim Erkalten der Reaktionslsg. ein gut krystallisieries,
swl., intensiy gelb gefarbtes Salz. Die Verb. besitzt, aus W. urnkrystnllisiert, die
Zus. Cs1Hj60„N3 +  H ,0  und stellt das saure Sulfoacetat, C ^H ^O ^-SO j-C H .. 
COOH + 'H aO, der Ammoniumbase CJ2HS20 4N -0H  (Coralyn) vor. Die Entstehung
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deB Coralyns aus dem Papayerin ist bo zu deuten, daB zunachst das Acctopapa- 
verin(I.) gebildet wird, welches unter RingschluB in das Sulfoacetat der isomeren 
ąuartaren Coralynbase (II.) iłbergelit. Umgekehrt laBt sich die freie Coralynbase 
unter geeigneten Bcdingungen in ihre Pseudoform, das Acetopapaverin, zurtick- 
verwandeln. Die Ketonbase ist aber nur in festem, trockenem Zustande oder in 
hydroiylfreien Losungsmitteln bestandig, erleidet dagegen in Beriihrung mit W. 
oder in alkoh. Lsg. mehr oder weniger rasch Umlogerung in die Ammoniumform.

V ersu ch e . Coralynsulfoactłat, C28Hał0 4N -S0s-CH2-C00H -f- HaO. 8 ccm 
konz. H jS04 mit 100 ccm Essigsaureanhydrid mehrere Min. auf 85° erw&rmt, die 
erkaltete FI. nach dem Eintragen yon 10 g Papayerin ‘/» Stde. lang wieder auf 85° 
gebracht. Aus W. intensiy gelbgefarbte, sehr kleine Nadelclien, F. 277“ unter Zers. 
Ziemlich 11. in h. W., wl. in h. A. Die Lsgg. zeigen intensive gelbgrune Fluores- 
cenz. — Coralynchlorid, CS2HjS0<NCl 2’/ ; H ,0. Haarfeine, gelbe Niidelchen. 
Ziemlich 11. in W ., schwerer in A. — Goralynjodid, CmH2j0 4N J -f- HsO. Die h., 
ws8. Sulfoacetatlsg. mit K J versetzt. G-allertartiger Nd. aus W. krystallisiert: 
winzige, feine, goldgelbe Niidelchen. F. 278° (Zers.). — Saurcs Sulfat des Coralyns, 
C,2H „ 0 4N*S04H +  2 '/,H sO. B. mit h., 50°/„ig. H2S04. Hellgelber, yoluminoser 
Nd. — Coralynnitrat, CSJHSS0 4N -N 03 -f- H 20. B. mit HNOs (1 : 5). Haarfeine, 
yerfilzte, gelbe Niidelchen. Zers. sich oberhalb 270°, ohne deutlich zu schmelzen.
— Acetopapaverin (i^-Coralyu), CSjH26OsN. 2 g sulfoessigsaures Salz in 50 ccm sd. 
W. gel., die erkaltete FI. mit 15 ccm 5°/0ig. NaOH yersetzt und die dunkle Lsg. 
iiber freier Flamme rasch erhitzt, bis beim beginnenden Sieden unter Aufhellung 
eine olige Emulsion auftritt. Erstarrt beim Abkiihlen. F. 140—141°. Die Pseudo- 
base ist an sich ual. in W ., in Beriihrung damit yerwandelt sie sich jedoch all- 
mahlich in die 1. Ammoniumform. Die Umlagerungsgeachwindigkeit in einer mit 
W." yerd. CHaOH-Lsg. liiBt sich durch Titration mit Phenolphthalein yerfolgen. In 
Bzl.-Lsg. ist Acetopapayerin stabil. — Oxim, C8iHS40 6N,. Schwachgraue, winzige 
Krystallchen; aus 50°/„ig. CHaOB umkrystallisiert, F. 207°. — Phenylhydrason, 
GjjHjgC^Nj. Aus CH8OH weiBe, yerfilzte Nadolchen, F. 208°. — Acetopapaterin- 
jodmethylat, C2sH2eOsNJ B. durch Erhitzen mit CHSJ  in Bzl. auf 100°. Schwach 
gclbliche, miteinander verwachsene Niidelchen, F. 219—220°. Swl. in W . — Beim 
oxydativen Abbau des Coralyns mit KMn04 wurde nur die Metahcmipinsaure er- 
halten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1459—69. 18/9. [23/6.] Univ. Jena, I. Chem. 
Inst.) So n s .

O. Schm iedeberg, Uber Chitin and Chitinabkommlinge des Titr- und Pflanztn- 
reichs. Die von yerschiedenen ForBchern ausgefuhrten Analysen von pflanzlicliein 
und tierischem Chitin stimmen auf die Formeln yon Hexa-, Penta-, Tetra- u. Tri- 
acetyltetraglueosamiu, je  nachdem 4 Mol. Glucosamin mit 6, 5, 4 oder 3 Acetyl- 
gruppen yereinigt sind. Wahrscheinlich is t  aber nur das Hexaacetylłetraglucosamin, 
C86H 68N 4O j3 -j- H30, genuines, tierisches Chitin, aus dem die auderen bei der Darst. 
dureb Abspaltung von Acetylgruppen heryorgehen. Bei der Umwandlung des 
Chitins in  Hyaloidin werden 5 Acetylgruppen abgespalten u . 2 G lu co sam in m o lek iila  
in Heiosen umgewandelt. Das von einigen Forschern isolierte Chitosan ist mut-



1920. IIL D . Org a n isch e  Ch e m ie . 633

maBlicherweise ein Obergangsprod. zwischen Chitin und Hyaloidin, aus 4 Mol. 
Glucosamin und 2 Mol. EssigsSure beatehend. Yerss. deB Vfe., das Chitosan auf 
chemischem Wege in Hyaloidin (ygl. Arcb. f. exp. Patbol. u. Pharmak. 87. 1; C. 
1920. III. 633) fiberzufiihren, blieben unabgeBchlosscn. (Arch. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 87. 74—85. 16/7.) G o g g en h e im .

K. F e lix , tTber die Beziehung der freien Aminogruppen zum Lysingehalt der 
Proteinę. Zur Aufklarung der Unstimmigkeiten zwiRehen den von K ossel  und 
seinen Mitarbeitem ermittelten Beziehungen zwischen freiem Amino-N der EiweiB- 
atoffe und dem Lysin-N und den von v a n  Sl y k e  und B ir c h a r d s  (Journ. Biol. 
Chem. 16. 539; C. 1914. I. 1192) aufgestellten, beBtimmte Vf. den Lysingehalt im 
Arachin, Glycinin und in der Gelatine, sowie den Amino-N vor, die N-Verteilung 
nach der Hydrolyse, in °/o des Gesamt-N. Der masimale Lysin-N ist der N, 
welcher nach Ausfallung des Histidins u. Arginin mit Silbernitrat -(- Baryt durch 
Phosphorwolframsiiure niedergeBchlagen wird. Der minimale Lyain-N ist der aus 
dem isolierten Lysinpikrat bereehnete:

Praparate:
NH,-N nach

van  Sl y k e  SOr e n se n

Lysin-N

maximal minimal

Arachin . 
Glycinin . 
Gelatine I 
Gelatine II

3,56
7’25,2

6,15
2,67

6,86
5,774

11,52
2,95

2,21
3,338
3,22
2,693

Aus den obigen Zahlen geht heryor, daB die Annahme v a n  Sł y k e b , daB die 
freien Aminogruppen im unzersetzten EiweiB genau halb soviel N enthalten ais 
das im EiweiB yorhandene Łysin, nieht allgemein zutrifft. (Ztschr. f. physiol. Cb. 
110. 217—28. 1/8. [18/6 ] Heidelberg, Inst. f. EiweiBforsch. d. Univ.) G u g g e n h e im .

J. F. Mc Clendon und H. J . P ren d erg ast, Mitteilung iiber die Ultramikro- 
ukopie des Eicralbimins.. Gesattigte was. Lsg. von nach S o re n s e n  s Yerf. dreimal 
nmkrystallisiertem Eieralburain hatte p a  —  ca. 4,2 und zeigte im Ultramikroskop 
nur gelegentlieh ein Submikron, nach Zusatz von NaOH bisjpj7 =  4,8 eine etwas 
groBere Zahl von Submikronen. Vff. halten dieae fiir das erste Anzeichen einer 
Fallung oder Denaturation dea Albuminę, die Lsgg. des undenaturierten aber nieht 
fiir kolloidal. (Journ. Biol. Chem. 38. 549. Juli [29/9.] 1919. Minneapolis, Univ. of 
Minnesota Medic. School.) S p ie g e l.

O. Schm iedeberg, Uber die stickstoffhaltigen Kohlenhydratverbindungen der 
Eiweifietoffe. Mit Hyaloidin bezeichnet Vf. die „biuretfreie" Muttersubstanz der 
in yerschiedenen EiweiBkorpem — Eieralbumin, Ovomucoid, Fibrin, Ovarialmucoid 
und Mucin — enthaltenen, reduzierenden Bestandteile, welche bereits friiher au» 
den Wandungen der Echinokokkenblasen dargestellt worden waren, und die in un- 
reinem, eiweiBhaltigem Zustande von anderen Forschern ais tierisches Gummi und 
Destrin beschrieben worden sind (Festechr. f. O. Ma d e l u n g , Tiibingen, 1916). 
Zur Darst. des Hyaloidins aus kauflichem Eieralbumin wird dieses in W. gelost, 
die Lsg. nach dem Ahsitzen von unl. Beimengungen abgegossen, im Dampfstrom 
koaguliert, die FI. vom Koagulum abgetrennt u. letzteres ausgekocht. Aus Filtrat 
und Waschwasscr laBt sieh Ovomucoid isolieren. Das Koagulum wird in 2 bis • 
3°/0ig. KOH bei Zimmertemp. bis zur yolligen Lsg. stehen gelassen, der KOH-Gehalt 
der Lsg. auf 10°/0 erhoht und 4—5 Stdn. gekocht. Hierbei erfolgt nur eine teil- 
weise Abspaltung des Hyaloidins; ein anderer Teil behalt noeh die Mucoidinform: 
ein weiterer wird unter B. yon Melanoidin zersetzt. Die alkal. Fi. wird nach dem 
Erkalten mit Essigsiiure angesauert, der Nd. abfiltriert und ausgewaschen. Das 
konz. Filtrat wird nach dem Kupfer-Kaliyerf. behandelt und zur Entfemung des
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EiweiBes mit A. extrahiert, bis dieser farblos oder nur noch schwach yiolett ge- 
farbt iat. Die so erhaltenen Cu-Verbb. entsprecben einem Gemenge yon Hyaloidin, 
Mueoidin und Melanoidin. Zur Abtrennung der beiden letzteren ist im Original 
ein ausfuhrliches Trennungsverf. mit Pb-Aeetat bescbrieben. Einfacber geliogt die 
Entfernung mittels H20 3. Die Cu-Verbb. werden in alkalihaltiges W. gebracht u. 
jeden balben Tag mit H aO. yersetzt, bis die blaue Farbę yerschwunden, und dio 
FI. gelb geworden ist. Man eauert dann mit Essigsaure an, fiigt etwas Cu-Acetat 
zu und fallt das Hyaloidin mit Kali und A. ais Cu-Yerb. Diese wird in wenig 
W. gel., nochmals gefallt, daun aus essigsaurer Lsg. mit absol. A. wiederholt um- 
gefallt, bis uberschiissiges Cu und K ausgewaschen sind. Zur Entfernung der 
Essigsaure wird die Ca-Verb. in moglichst wenig HC1 gel., etwas CuCl* zugesetzt, 
mit A. gefiillt und mit A. ausgewaschen. Das Hyaloidin wird so ais Cu- und Cl- 
haltige Yerb. erhalten. Es ist ein grunliches Pulyer, in W. 11.; Rk. neutral.

die Formel CJ6H<łCuN2OS0 -f- 0,3CuCla -f- ^ H jO , Mol.-Gew. 813, bezw. fur die 
Cu-, Cl*- und wasserfreie Substanz: CioH.ijNjOjo. Die Zus. der Priiparate aus Eier-

blasen. Die wss. Lsgg. besitzen ein geringes Reduktionsvermogen gegeniiber alkal. 
Cu-Lsg., welches sich aber nach Hydrolyse mit HCl erheblich yermehrt, im Mittel 
137,39°/,, CuO, berechnet auf Hyaloidin. Ein aus Schweinemagenmucin dargestelltes 
Hyaloidin zeigte einen durchschnittlichen Reduktionswert von 135,4. Am Aufbau 
des Hyaloidins sind 2 Mol. Glucosamin, 2 Mol. Hexose und 1 Mol. Essigsiiure be- 
teiligt. Die Hexosen sind nicht naher definiert; Fructose kommt nicht vor; am 
naehsten stehen die unbekannten Hexosen der Glucose, sie sind jedoch nicht ver- 
garbar. Die Eigenschaften des Hyaloidins (I.) und seiner Spaltprodd. Paramucosin 
(II.) und Albamin (III.) werden durch nachstehende Formeln yeranschaulicht:

Die Heioaemolekule sind also mit dem Glucosamin nach Art der SCHiFFschen 
Basen yerbunden. Die Bindung zwischen dem N- u. dem C-Atom kann auch nach 
Formel IV. gedeutet werden.

C-Atom mit Acetyl esterartig yerbunden, so daB die Spaltung an diesen beiden 
Stellen leicht erfolgen kann. Bei der B. des Albamins aus dem Hyaloidin bleiben 
die beiden Glucosamingruppen miteinander yerbunden, aber die beiden Hexose- 
gruppen und die Essigsaure werden abgetrennt. Wahrend die atherartig yerbun- 
denen beiden Hexoseglucosamingruppen und die Essigsaure leicht durch Sauren 
abgespalten werden. scheint die Spaltung in Albamin leichter durch die Einw. von 
Alkalien und bei lang dauemder Pepsinyerdauung zustande zu kommen.

C 38,25%! H 5,39%! N 3,33%i Cu 10,18% u- Cl 2,85°/0. Es berechnet sich daraus

albumin u. Oyarialmucoid ist gleich wie diejenige des Hyaloidins aus Echinokokken-

CH-OHi
CH, • OH

Die beiden Glucosamingruppen sind atherartig, u. die eine ist an dem Aldehyd-
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Aus Fibrin nach dem Pb-Verf. dargestelltes Hyaloidin ist mit den oben er- 
wahnten Hyaloidinen nicht identiscb. Die in ihm enthaltene Hexo3e ist Layulose, 
welche bei der Hydrolyse mit verd. HC1 eine Dunkelfarbung bedingt. Das Atom- 
yerhaltnis N : C ist 1:15,5, die elementare Zus. C^H^ęCaHnOsJNjO^ -f- 5HaO. Es 
■wird daher angenommen, daB im Fibrinhyaloidin auf 2 Mol. Glucosamin 3 Mol. 
Hexose, worunter 1 Mo). Fruetose, komraen. 3 Mol. W. gehen bei 100° weg. Der 
Eeduktionswert ist 164,85 und entspricht der Annahme, dafi das Fibrinhyaloidin 
aus gewohnliehem Hyaloidin durch Eintritt eines Mol. Fruetose entsteht. Wahr- 
scheinlich ist letzteres mittels der Ketogruppe atherartig an jenes C-Atom gekettet, 
welches im gewohnlichen Hyaloidin die CH3-C0 Gruppe tragt- (Arch. f. erp. Pathol.
u. Pharmak. 87. 1—30. 16/7. [Marz.] Baden-Baden.) G u g g e n h e im .

0. Scłim iedeberg, tiber die Kohlenhydratabkommlingc der Hucoide und Mucine. 
(Vgl. Arch. f. erp. Pathol. u. Pharmak. 87. 1; vorst. Ref.) Yf. berechnet auf Grund 
der Analysenwerte yerschiedener, von verschiedenen Autoren dargestellter 0?o- 
mneoide den Hyaloidingehalt dieser Praparate. Die Berechnung erfolgte nach der 
Formel x  == (b — a) : (13 — a). x  — Hyaloidin-N, a ist das Atomyerhaltnis N : C 
der EiweiBkomponente, =  3,8 gesetzt, und 6 =  die auf 1 Atom N bereehnete An- 
zahl der C-Atome in der HyaloidineiweiByerb. Es berechnet sich dann der auf 
das HyalOidiu entfallende C-Gehalt in Prozenten nach der Formel:

C =  100-13 (b — 3,8): 6(13 -  3,8) <= 141,30 — (536,95 : b).
Der Hyaloidingehalt betrug fiir die Protomucoidine L e a t h e s ’ (Arch. f. eip. 

Pathol. u. Pharmak. 43 . 245; C. 1 9 0 0 .1. 45) 88,60—96,15°/oj i® Submaxillarmucin 
O b o le n sk y s  (PFi,ttGERs Arch. d. Physiol. 4. 336) 43,25%) beim Sputummucin 
Fb. M C lle rb  (Sitzungsber. d. ges. Naturwiss. Magdeburg 1898. Nr. 6) 42,CO°/o. im 
Albuminmucoid von M aas (Ztschr. f. physiol. Ch. 3 0 . 61; C. 1 9 0 0 . II. 6S6) 29.80°/0, 
im Ascitesmucoid H a m m a k s te n s  (Ztschr. f. physiol. Ch. 15. 202) 28,60%, im Ovo- 
mucoid Z a n e t t i s  (MalY3 Jahresb. 27. 31) u. Vf. 26,50%, im Oromucoid O sbokne- 
C am p b e lls  (Jahrb. d. Ch. 1 900 . 225) 24,47% u. im Sercmucoid Z a n e t t i s  17,70%. 
In einem selbstdargestellten Oyomucoidpraparat wurde auBerdem der Hyaloidin
gehalt aus dem Eeduktionswert (100 Teile Hyaloidin *=> 138 Teile CuO) ermittelt 
und nahezu iibereinstimmend gefunden mit dem aus den Analysenwerten berechneten.

Vf. unterscheidet 4 Kategorien von HyaloidineiweiBverbb.: 1. Proteine mit 
unbekanntem Hyaloidingehalt (Albuminę, Globulinę, Fibiin). 2. Mucine u. Mueoide, 
welehe hyaloidinreieher sind und bleischwarzenden S enthalten. 3. Mucoidinc, die 
aus 2. durch Einw. von Alkali entstehen; enthalten keinen bleischwarzenden S, 
geben keine Millonrk. 4. Protomucoidine; sind S-frei und enthalten eine N-reiche 
EiweiBkomponente. — Bei der Darst. der Hyaloidine wird das EiweiB stuekweise 
vom Hyaloidin losgelost. Auf einer ahnlichen fermentatiyen Abspaltung beruht 
die B. der Mucoidine im Organismus. Die B. reduzierender Substanzen aus EiweiB 
ist bisweilen schwierig nacbzuweisen. Am besten geschieht der Nachweis so, daB 
man das Kochen des EiweiBes mit verd. HC1 beginnt und unter Verdampfen der 
FI. so lange fortsetzt, bis HC1 entweicht. Dann wird mit KOH neutralisiert bis 
zur schwach sauren Rk., filtriert und das Reaktionsyermogen in ublicher Weise 
gepruft. Das Schneckenmuein enthiilt neben dem EiweiB eine N-freie Komponente, 
wahrscheinlich ein Glucosanpentosan der Zus. CSJHe90 3i =  3(Cn Hs0O1()) +  HsO. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 87. 31—46. 16/7. [Marz.] Baden-Baden.) Gu.

0. Schm iedeberg, Ubcr die Beziehungen des Eyaloidins zu dtr Bildung der 
Chondroitinschwefelsaure, des Collagens und des Amyloids im Organismus. (Vgl. 
Arch. f. esp. Pathol. u. Pharmak. 87. 1. 31; vorst. RefF.) Entgegen der von L ev e n e  
und L a F orge (Journ. Biol. Chem. 2 0 . 433; C. 1915. I. 1127) fur die Chondroitin
schwefelsaure aufgestellten Konstitutionsformel, nach welcher Chondroitin u. Chon- 
drosin und Chondroitinschwefelsaure gepaarte Glucuronsauren -sind, halt Yf. im
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Prinzip an seiner friihcr geauBerten Anschauung (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 
28. 355) fest, nach welcher die Glucuronsaure am N des Glucosamins gebunden 
ist. Hingegen wird bestatigt, daB im Chondroitin, C84H6,N,Oj7, resp. CMHMNaO,B, 
auf 1 Atom N eine Acetylgruppe kommt und nicht 3. Es setzt sich zusammen aus 
2 Mol. Glucosamin, 2 Mol. Glucuronsaure, 2 Mol. Essigsiiure und 1 Mol. Heiose 
unter Auetritt von 7HsO. Durch Verb. von 1 Mol. Chondroitin mit 2 Mol. HsS04 
entsteht die Chondroitinschwefelsaure, C8łH8eN2S;10,)M bezw. C34H84N ,S,084. Die 
Natur der Heiose ist nicht aufgeklart. DaB statt Glucosamin ein stereoisomeres 
Chondrosamin vorliegt, halt Vf. nicht fur wahrscheinlich, yielmehr, daB das von 
L e y e n b  und L a  F o rge  beschriebene Chondrosamin mit Chondrosin verunreinigtes 
Glucosamin ist. Die Chondroitinschwefelsaure entsteht aus dem Hyaloidin ais 
Nebenprod. bei der Umwandlung von EiweiB iń Collagen, indem sich zunachBt 
2 Mol. Hyaloidin, C,eH<aNaOS0, durch 1 Mol. Hexose verketten und 2 weitere Mol. 
Heiose abspalten gemaB folgender Formulierung:

/C H -O -C O -C H , ,C H -0—CO—CH,
Ć H .N = C H  tt / C H - N :

I. o (  I______j ________  II. o (  X_____

*8
:CH

Óh . o h  (Óh -o h )4 \  c h -o h  (Ćh -o h )4
sc h  Ćh , . o h  'Óh  Óh , . o h

ó h - o - c ,h I(1o 4- o ---------------------------- ÓH
Óh , Ćh ,

m . o < m * iv . o < c h ’

c h  / ó h - n = c h

(CH-OH)t \  ĆH-OH (CH-OH),
ÓH.-OH 'ÓH ÓH.-OH

Óh . o h

CHj .OH
Hesosodihyaloidin, 4 4 *

,CH • O—CO—CH, -C H -O -C O -C H ,

V.
H - N = C Hrt/ ó H . N = C H  / ó

Of i  i VI. 0 (  i 1
\  CH-OH (CH-OH), \  CH-OH (CH-OH).

V h  CO-OH 'ÓH ÓO-OH
ÓH—O—CsHI()0 4—O-------------------------CH
ÓH,-OH CH.-OH

Chondroitin, C84H84N,0J8*
Bei der Umwandlung des Hyaloidins in Chondroitin werden aleo die Gruppen I. 

und II. in Verb. miteinander losgelost u. ihre beiden Hesosegruppen zu Glucuron- 
sSure oxydiert. Die Aldosen III. u. IV. werden nach der Abspaltung weiter zers. 
Durch Eintritt von 2 Mol. H2S04 in das Chondroitin entsteht die Chondroitin
schwefelsaure, welche sich bei der Einw. von Mineralsauren unter Aufnahme yon 
6 W. in 2 Chondrosin, 2(ClsH,,NOn ) -j- 1 Mol. Hesose -f- 2 Mol. Essigsiiure -f-
2 Mol. H ,S04 zers. Auf eine ahnliehe Umwandlung des Hyaloidins wird das Auf- 
treten der Chondroitinschwefelsaure in amyloid entarfeten Organen zuruckgefubrt. 
(Arcb. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 87. 47—73. 16/7. [Marz.] Baden-Baden.) Gu.

W ilhelm  E lle r  und K ate K och, Synthetische Darstellung von Huminsauren. 
Die durch Osydation der alkal. Lsg. von Phenol, Brenzcatechin und Hydrochinon 
entstehenden Prodd., die sich durch Sauren ausfallen lassen, sind nichts anderes, 
ais die unter dem Namen Huminsauren zusammengefaBten Zersetzungsprodd. der 
pSanelichen Organismen. Nur solche Phenole sind zu Huminsauren oiydierbar,
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die ais Zwiachenprod. in einen ehinoiden Zustand ubergehen konnen. Die Oxydatiou 
der Phenole wird beąuemer ais durch die Ein w. des LuftsauerstofFa durch Ein w. 
von Kalium persulfat in alkal. Lsg. erzielt. Die Zus. der Huminaauren aus Bren*- 
catechin, Hydrochinon und Chinon ist [C8H40,]x. Die beiden Melauine unter- 
scheiden sich yermutlich durch o- und p-chinoide Struktur. Der N-Gehalt nstiir- 
licher Humusstoffe ist ais Verunreinigung aufzufassen. Der Obergang von Hezoaen 
in Humine durch gleichzeitige Wasserabspaltung und Osydation kann nach dem 
Schema C8H1808 -J- O =  4H ,0  -f- C8H40 s gedeutet werden.

V ersu c h e . Hwninsaure aus Hydrochinon. 1. 5 g Hydrochinon in iiber- 
Bchtissiger, sehr yerd. NaOH mit 25 g feinpulyerisiertem K,S80 3 portionsweise 
innerhalb einer Stunde versetzt; nach dem Abkiihlen angesiiuert. Bis zum Ver- 
schwinden der Cl-Rk. ausgewaschen, 5—6 Stunden bei 80°, hierauf 7—8 Tage 
im Vakuum uber H3S04 getrocknet. Braunstichig schwarzes, sprodes, glanzendes, 
amorphes Pulver, unschmelzbar, bei hoher Temp. unter Funkenregen verspriihend. 
Die trockene Saure lost sich spielend in Alkali, 1., wenn auch langsam, in konz. 
H ,S04, wl- in A .; die noch nicht yollig getrockneto Saure auBerdem in W. u. Eg., 
spurenweise in A.; in den sonst gebrauchlichen organisehen Losungsmitteln ist gie 
unl. *— 2. Hydrochinon in verd. alkal. Lsg. 6—7 Tage der Einw. der Luft iiberlasseu, 
dann langsam angesauert. — Die Lsg. yon Huminstoffen in Alkali ist so intensiy 
gefarbt, d»B schon 0,01 g im Liter eine stark gelbbraune Fiirbung heryorrufen, 
konzentriertere Lsgg. undurchsichtig schwarzbraun B ind. — Die Alkalisalze der 
Melanine siad 11., alle anderen swl. Das Ferrisalz zeichnet sich dadurch aus, daB 
es beim Auswaschen nicht dispergiert, wiihrend das Ag-Salz sehr leicht eine tief- 
schwarze Suspension ergibt. — Die Oiydation mit Cl liefert ein weiBes Prod. HNO, 
lost unter lebhafter Rk. mit tiefroter Farbę; beim EingieBen in W. fallt ein brauner 
amorpher Nd. Beim Behandelu der Huminsubstanzen mit Bromlauge bis zur blei- 
benden Aufhellung fallt ein weiBer Nd. yon CBr4, auch CHBr, ist nachweisbar. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 63. 1469—76. 18/9. [12/6.] Univ. Jena, I. Chem. Inst.) So.

E. Biochemie.
I. Pflanzenchemie.

J. E. du in tu s  Bobz, Ober Oxalsaure im Zuckerrohr und iiber Iłohrwacłtt. 
Oialsaure wurde in einer Menge yon 0,01356°/o des im Laboratorium yerarbeiteten 
Rohres in praktisch in W. unl. Form gefunden. Ein von der Fabrik S e n ta n e n lo r  
in Modjokerto eingesandtes Rohrwachs hatte den F. 60—62°, SZ. 47,3, VZ. 177 
und 0,10% N, dayon entwiehen 0,01% in Form von N H , bei der Verseifung. 
Isoliert wurden Fettaauren yom F. 54° (Jodzahl 0; Hol.-Gew. 270) wahrscheinlich 
ein eutektische3 Gemiach von Palmitin■ u. Stearinsdure, ferner ein hoherer primarer 
A., wahrscheinlich Myricylalkohol und Capronsaure und Ameisensaure. Essigsaure, 
Benzoesaure und Zimtaaure wurden nicht gefunden. (Archief Suikerind. Nederland. 
Indie 1920. 969—77. [Sept. 1919.] Paaaoean. Sep. v. Vf.) H a e to g h .

H. von E u le r und Olof S ran b erg , Yersuche zur Darstelluny hochaktiter 
Sacćharasepraparate. III. Mitt. Uber die Ihinigung unserer F-Praparate durch 
Dialyse. (II. Mitt. vgl. SvaNBEBG, Ztachr. f. pliysiol. Ch. 109. 65; C. 1920. III. 
96.) Durch Dialyse der F-Saccharasepraparate in diinnen Kollodiummembranen 
steigt der Kohlenhydratgehalt der Trockensubatanz, im weaentlicben Hefegummi, 
bis zu einer gewissen Grenze stark an. Dies spricht dafiir, daB das Enzym wirk- 
lich zu einem wesentlichen Teil aus Kohlenhydratgruppen besteht. Der Hefegummi 
besitzt ein erheblichea D re h u n g sv e rm o g en , so daB es moglich ist, ihn auch in yerd. 
Saccbaraselsgg. polarimetrich zu ennitteln. Bei der Hitzeinaktivierung der Fenneute 
erfolgt nur eine unbedeutende Yerringerung des Drehimgavermogens. Bei der
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Dialyse gehen 10—20% der Saccharase yerloreń. Der Enzymverlust beruht nicht 
auf-einer Durchliissigkeit der Membran u. auch nicht auf Wegdiffundieren eines 
Koenzymsj denn die auBere FI. aktiviert die innere Enzymlsg. nicht. (Ztachr. f.
phyaiol. Ch. 110. 175—89. 1/8. [20/5.].) G d g g e n h e im .

H. von E uler, A. H edelius und O. Svanberg, Diffusionswsuche an hoch- 
aktiven Saccharasepraparaten. VfF. bestimmten die DifFtisionekonetanten ver- 
schiedener gereinigter Saccharasepraparate. Aus den fiir die verschiedenen Praparate 
ziemlich weit auseinander liegenden Werten (0,0353—0,055) berechnet sich die 
untere Grenze des Mol.-Gew. der Saccharase M  =  16 000 bis 22 000 i  3000. Die 
Ergebnisse werden nur ais vorlaufige betrachtet, doch steht fest, daB durch 
Subśtrat oder Reaktionsprodd. die Saccharase nicht aus einem liolieren Aggregations- 
zustand in kleinere Molekiile ubergefiihrt wird, und daB bei optimaler Aciditat das 
Enzym keine sehr wesentlich andere Diffusionskonstante besitzt, ais in reinem W. 
Ztschr. f. physiol. Ch. 110. 190—216. 1/8. [17/5.].) G u g g e n h e isi.

2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.
Oran L. H aber, Eine ąuantitative Untersuchung der Wirkung von Anionen auf 

die Durchldssigkeit von Pflanzenzetten. Es wird nach  dem OsTERHOUTschen Leit- 
fahigkeitsyerf. (Journ. Biol. Chem. 36. 557; C. 1919. II. 634) die Durchliissigkeit 
der Zellen von Laminaria agarchii gegen wss. Lsgg. von NaSCN’, NaCl, NaBr, 
NaJ, NaNOs, Na-Acetat, NasS04, Na-Tartrat, Na Phospbat und -Citrat gemessen. 
Die Konzz. der Lsgg. waren so gewiihlt, daB diese Lsgg. dieselbe Leitfiihigkeit 
wie eine 0,51 m NaJ-Lsg. besaBen. Es zeigte aich, daB die Leitfahigkeit der Lsgg. 
in Beriihrung mit den Zellen mit der Zeit abnahm, uud daB man die Salze auf 
Grund der GroBe dieser Anderung in drei oder zwei Gruppen einteilen kann. 
Journ. Gen. Physiol. 2. 535—39. 20/5. [25/1.] Cambridge, Lab. f. Pflanzenphysio
logie an  der HARYARD-Uniyersitat.) J. Me y e r .

Oran L. E ab e r, Die antagonistisćhc Wirkung der Anionen. (Ygl. Journ. Gen. 
Physiol. 2. 535; yorst. Kef.). Durch Leitfahigkeitsmessungen wurde die anta- 
gonistische Wrkg. von Na-Acetat und Na-Sulfat auf die Laminariaalge nach- 
gewiesen. In  reiner 1,1 m Acetatlsg. nahm die Leitfahigkeit im Verlaufe von 
1% Stdn. auf 40% a b , in reiner 0,36 m Sulfatlsg, die dieselbe Leitfahigkeit wie 
die Acetatlsg. besaB, nahm sie auf 25% ab. In  einem Gemische gleicher Volumina 
beider Lsgg. sank  die Leitfahigkeit ab e r nur auf 60%, wahrend sie bei Abwesen- 
heit von Antagonismus auf 35% hatte fallen mussen. Diese Yerhaltnisse werden 
no.ch graphisch wiedergegeben. (Journ. Gen. Physiol. 2. 541—44. 20/5. [10/2.] 
Cambridge, L ab. f. Pflanzenphysiologie an der HARVARD-Universitat.) J. Me y e r .

W. Biederm ann, Fermentstudien. V. M itt: Fmnentbildung durch Ionemoirkung. 
(IV. Mitt. vgl. Fermentforschung 2. 458; C. 1919. III. 635.) I. A m y lo se , A m ylo- 
p e k tiu  und  A m y lo ce llu lo se . Die fruheren Angaben iiber „Autolyse11 der Starkę 
lassen sich genau nur kontrollieren, wenn man von vollkommen klaren Amylose- 
Isgg. ausgeht. Solche erhalt man durch Ausziehen von Starkę, am besten Weizen- 
starke, mit W. von nicht mehr ais 80“ wahrend kurzer Zeit und mehrtagige Sedi- 
mentierung der mit Toluol uberschichteten truben FI.; durch wiederholtes Auf- 
gieBen von W. und Absetzenlassen lassen sich die Starkereste so weit reinigen, 
daB sie bei Zimmertemp. an W. keine mit J  farbbare Substanz abgeben, sich selbst 
aber v io le t t  farben; durch nochmaliges Erhitzen mit W. auf 80° erhalt man nach 
dem Sedimentieren wieder eine klare Lsg., die sich mit J  nur schwach blau farbt, 
nach mehrfacher Wiederholung dieses Vorganges wird schlieBlieh auch beim Er- 
warmen keine durch J  farbbare Substanz mehr abgegeben. Beim K o ch en  mit 
W. geben die hinterbliebenen Starkeskelette eine Lsg., die sich mit J  intensiv
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yiolett farbt, aber weder Amylose, noch Amylodextrin enthiilt. Vf. nimmt in diesen 
Skeletten „Amylopektin“ (Maquenne) an. — Gowinnung von Amyloselsg. bei gewohn- 
lieher Temp. aus KaTtoffel starkę (ygl. G atin -G ruzew ska, O. r. d. TAcad. des 
scienees 146. 540; C. 1908. I. 1534) gelang nicht. — Aus den gereinigten Skeletten 
von Weizen- und Erbsen3tarke kann man durch verd. und filtrierten Speichel bei 
40° die Jod farbende Substanz beseidgen; die verbleibende Grundsubstanz yerhalt 
sich wie Cellulose, farbt sich mit J  -f- H^SO* (oder ZnCla) blau und lost sich in 
Kupferoxydammoniak. In der Kartoffelstśirke scheint diese Substanz zu fehlen. — 
Die nach dem geschilderten Verf. gewonnene yollig klare Amyloselsg. bleibt mehrere 
Tage so, entwickelt dann aber allmiihlich eine Trubung, die schlieBlich zu Aus- 
flockung fiihrt. Iń gleichem Mafie yerliert sich die Spaltbarkeit durch Salze, wiihrend 
eine Fallbarkeit durch solche sich einstellt. Aus der hochdispersen Lsg. wird die 
Amylose durch Cellulose (Filtrierpapier) yollstandig abaorbiert.

II. D er E in flu B  von S a lzen  a u f  d ie  a u to ly t is c h e  S p a ltu n g  yon  r e in e r  
A m ylose. Yon den Salzen der Alkajien und alkal. Erdmetalle wirken Bromide 
fast noch rascher auf die „Autolyse“, ais Chloride, wiihrend Jodide, Sulfate und 
Nitrate ganz unwirksam sind. Auch die Kationen spielen eine liolle. Vf- stellt 
yorliiufig die "Wirkungsreihe

KBr >  NaCl >  KC1 >  NaBr >  CaCl, >  MgCl, >  BaCl, >  SrCl, 
auf. Spuren yon HC1 oder ganz kleine Mengen Na,COs geniigen, die Autolyse 
yollig zu unterdriicken. Dagegen wirken Mischungen yon Chloriden oder Bromiden 
mit Alkaliphosphaten in gewissen VerbaltniBsen trotz Abweichens yon der neutralen 
Rk. yiel energischer autolytisch, ais dio Halogensalze fur sich; doch darf die Ab- 
weichung des p n  vom Neutralpunkt nicht sehr groJB sein. — Vf. nimmt an, daB 
unter Mitwrkg. bestimmter Ionen aus der in W. 1. Amylose eine wie ein Ferment 
wirkende Substanz entsteht, wohl eine Komplexverb. eines Bestandteils der Amy
lose mit den betreffenden Ionen im Sinne von L. M ichaelis. — Wiihrend durch 
Speichel, wie oben angegeben, auch das Amylopektin leicht abgebaut wird, ist 
dieses gegen die oben genannten Salze (auch im Gemisch mit Phospbaten) yollig 
widerstandbfiihig, so daB man es auf diesem Wege yon Amylose befreien kann. 
Es kann daDach das aus der Amylose entstehende Ferment mit dem Speichel- 
ferment nicht idcntisch sein. Ob bei der Salzautolyse der Amylose Mallose ent- 
steht, ist zweifelhaft geworden. (Fermenlforschung 4. 1—28. 12,8. [7/1.] Jena, 
Pbysiol. Inst. d. Uniy.) SPIEGEL.

H ans E u le r und Olof S yanberg , Tjber Giftwirlcung bei Enzymreaktionen.
II. Ir,aktiuierung der Saccharase durch organische Stoffe. (I. ygl. Fermentforschung
3. 330; C. 1920. III. 200.) Ais wirkstamste organische Saccharasegifte erwiesen 
sich Anilin  und noch starker p-Toluidin. Die einer bestimmten Menge Anilin 
entgprechende Inaktiyierung tritt augenblicklich ein; dabei besteht keine Ab- 
hiingigkeit des Vergiftungsgrades yon der Konz. des anwesenden Substrates 
(Rohrzucker). Die Kurve, die den Zusammenhang zwischen Anilinmenge u. rela- 
tiver Aktivitiit des Euzyms darstellt, ist eine Dissoziationakurye mit dem Parameter
2,5-10 Die Dissoziationskonstante ist zu groB, um geniigend sichere Schliisse 
iiber die molekulare Konz. des Enzym3 zu gestatten. Ein Amin, bei dem die 
Affinitiit zum Enzym yon hoherer GroBenordnung gewe3en ware, konnte bisher 
nicht gefunden werden. — Die Inaktiyierung durch Anilin kann durch Zusatze 
yon Benzaldehyd oder Aceton zum Teil wieder aufgehoben werden. Es liegt da- 
nach nahe, anzunehmen, daB Anilin au Saccharase mittels einer Aldehydgruppe ge- 
bunden wird, u. daB die Verb. SaceharaseAnilin die Struktur einer SCHlFFschen 
Base besitzt. Fur einige derartige Systeme wurden die Gleichgewichte untersuchtf u. 
folgende Konstanten gefunden:
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DiBSOziatiou8konstaute K  A ffinitatakonstaute 1/K
Form aldehyd-A nilin .........................(18 4: B)» 10 2 5—7
Form aldehyd-T oluidin ....................(3 Jh 1)>10—s 25—50
Benzaldehyd-Anthranilsaure . . • sehr gioB aehr klein

Die Affinitatakonstanten atimmen im Verhaltnis zueinauder mit den Wirkunga- 
atarken der Basen gegen Saceharase iiberein. Die Frage, ob in der Tat Saccharase 
eine Aldehydgruppe enthalt, erat recht diejenige, ob diese Gruppe die fiir die enzy- 
matische Inyeraion erforderliche Bindung zwischen Saccharase und Rohrzucker ver- 
raittelt, ob fiberhaupt die Yergiftung durch Besetzung eben der jene Bindung ver- 
mittelnden Gruppe zuatande kommt, bleibt offen.

Von anderen Aldehydreagenzien (Phenylhydrazin, Hydroxylamin, Semicarbaeid, 
HCN, Na^SOs) wirkte Phenylhydrazin am atarksten yergiftend, doch erreichte die 
Wrkg. erat nach einer gewisaen Inkubationazeit ihien Hochatwert. — Von Amin- 
reagentien zeigte Formaldehyd eine mit der Zeit bia zu einem gewisaen Endwert 
zunehmende Wrkg., Diazoniumchlorid eine yermutlich irreyeraible. — Chininsulfat 
lieB entgegen Angaben von DUCLAUX nur geringe Wrkg. erkennen, das Saponin 
Cyćlamin gar keine. (Fcrmentforschung 4. 29—63. 12/8. [25/3.] Stockholm, Biochem. 
Lab. d. Hochschule.) Sp ie g e l .

Olof Svanberg und H. v. E u ler, U ber Giftwirkungen bei Enzymreaktionen.
III. Mitteilung: U ber den Einfluji von Kupfersulfat a u f die Autolyse der Hcfe. 
(II. Mitteilung vgl. Fermentforaehung 4. 29; yorat. Ref.) Wie achon in der eraten 
Mitteilung angegeben, iibt CuSO< im Gegensatz zu Ag- und Hg-Salzen auf die 
Wirksamkeit von Saccharaae keine oder nur schwache Giftwrkg. aus. Ea wurde 
daher erwartet, daB Zusatz von CaS04 zu abgepreBter Hefe die autolytiscben Vor- 
giinge geniigend stark hemmen wiirde, um auf diesem Wege hochaktive Saceharase- 
priiparate gewinnen zu lasaen. Es ergab sieh in der Tat bei Anregung der Selbet- 
garung ein yerzogernder EinfluB auf die Autolyse. Die Saccharase geht aber bei 
den mit CuS04 behandelten Proben nieht oder doch in bedeutend geringerem Grade 
ais sonat in den Saft iiber. (Fermentforaehung 4. 90—96. 12/8. [19/5.] Stockholm, 
Lab. d. Hochachule.) Sp ie g e l .

H. Dold, Uber Bakterientransport durch den Dampf bakłerienhaltiger Fliissig- 
keiten. Es wird nachgewieaen, daB Wasaerdampf von 100° nieht unter allen Um- 
standen ais steril betrachtet werden darf. Der Dampf von FU., die nur yegetatiye 
Bakterienformen enthalten, erwiea aich zwar regelmabig ateril, derjenige von reich- 
lich Sporen onthaltenden (Bac. subtilis, meaentericus, anthracig) lieB dagegen die 
betreffenden Arten unter gewisaen Bedingungen manchmal nachweiaen, namentlich 
bei raachem Erhitzen zu lebhaftem Sieden in den eraten Sekunden und Minuten 
nach Siedebeginn. (Zentralblatt f. Bakter. u. Paraaitenk. I. Abt. 84. 558—62. 14/8. 
Sclianghai, Dtach. Medizin- u. Ingenieurechule.) Sp ie g e l .

E gerton  Charles Grey, Die JEnzyme, welche die Zersetzung der Glucose und 
des Mannits bewirken. Teil IV. Die Garung der Glucose in Gegcnwart von Ameisen- 
saure. (III. vgl. Proc. Royal Soc. London B. 90 . 92; C. 1919. I. 95.) LaBt man 
die Zera. von Glucose durch Bac. coli communis in Ggw. von Calciumformiat vor 
aich geheu, ao wird die B. von CO, und H, atark yermehrt. Die Menge des A. 
atieg nur in einem Vera., wahrend sio in 3 Veras. deutlich vermindert wurde. Die 
Ergebniase zeigen, daB nieht nur der aus Glucose, aondern auch der aua Ameiaen- 
saure entatehende Wasseratoff an der B. von A. aich beteiligt. (Proc. Royal Soc- 
London B. 91. 294—305. 7/8. [3/5.] Cambridge, Biochem. Lab.) Sp ie g e l .

Tokio M ito, iiber die asymmetrische Spalłung der racemischen Polypeptidc 
durch abgetotete Baktericn. I . Mitteilung. LaBt man abgetotete Kulturen von 
Bacterium coli commune oder Staphylococcus aureus langere Zeit bei 37° auf eine 
waa. Lsg. von d,l-Leucylglycin einwirken, so wird l-Leucin abgeapalteu. DaBaelbe



wurde iiber das Cu-Salz isoliert. Das Filtrat vom Cu-Salz wurde mit H,S behan- 
delt u. zeigte dann in stark salzsaurer Lsg. ach wachę Linksdrehung, wodurch die 
Anwesenheit von d ■ Leueylglycin sehr wahrscheinlich wird. Jedoch konnte dieses 

, ebensowenig wie Glykokoll in reinem Zustande gewonnen werden. (Acta Seholae 
Medicinalis Universitatis Imperialis in Kioto 1. IV. 433—38. 9/8. 1920. [3/7. 1916.] 
Kioto, Lab. d. Kais. med. Univ.*Klinik; Sep. v. Vf.) R ic h t e r .

F. Fukuda, Experimentelle Untersuchwgen uber Milzbrandinfektion bei Eatten. 
Durch wenige Tierpassagen konnte die Virulenz eines Milzbrandstammcs so erhoht 
werden, daB subcutane Einspritzung von 1 Ose bei weiBen Ratten regelmiiBig nach 
27—54 Stdn. zum Tode fiihrte. Gleichzeitige Injektion von 0,001—0,03 g CaCl} 
yerlangsamte den Krankheitsverlauf. Yorher mit Naganatrypanosomen infizierte 
Ratten erlagen trotz Infektiou mit groBen Dosen Milzbrand meist spater; eine anta- 
gonistische Wrkg. der Milzbrandbaeillen gegen die Trypanosomen wurde nicht be- 
obachtet. Bzgl. der antagonistischen Wrkg. von Bad. pyocyaneum gegen Milz
brand wurden die Ergebnisse yon E m m erich  und L oew  (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.- 
Krankh. 16) bestatigt. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 516—21. 
14/8. Ziirieh, Hygiene-Inst. d. Uniy.) Sp ie g e l .

H . v . M e y e n b tirg , Versuche zum Naćhweis von Schimmelpilzen im Mageninha.lt 
der Leiche und der Entmcklungshemmung oder -fórderung von Schimmelpilzen durch 
Mageninhalt ais JS/ahrbodenzusatz. Die durch Beobachtung von Schimmelpilz- 
affektionen der Magenwand angeregten [Unterss. ergaben bei Uuters. des Magen- 
inhaltes von 30 zur Sektion gelangten Leichen nur einmal, bei einem im Coma 
yerstorbenęn Diabetiker, positives Ergebni?, aber ferner in einem Falle den Beweis, 
daB selbst bei zweifellos vorbandenen Schimmelpilzen dereń Zucbtung durch das 
angewandte Verf. — Verimpfung des Mageninhaltes auf SABOURAUDsche Maltose- 
agarplatten — nicht zu gelingen braucht. Verss., den EinfluB des Mageninhaltes 
auf die Entw. eines menschenpathogenen Stammes von Aspergillus fumigatus fest- 
zustellen, haben zu entscheidenden Ergebnissen nicht gefuhrt. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 554—58. 14/8. Luzern, Kantonale Kraukenanst. 
Lausanne, Pathol. Inst. d. Univ.) Sp ie g e l .

3. Tierchemie.
R. S. H iltn e r und H. J . W ichm ann, Zinh in Austern. Zn wird wenigstens 

in den Austern aus den atlantischen Gewassern allgemein gefunden. Es besteht 
keine direkte Beziehung zwisehen Zn-Gehalt und Korpergewicht, keine Gleich- 
miiBigkeit des Verhaltnisses Zn : Cu, noch eine Beziehung zwisehen dem Zn-Gehalt 
und dem W., in dem die Tiere wuchsen. Auch in den Pflanzen u. der organisehen 
M., die mit den Austern gefischt wurden, fanden tich betrachtliche Mengen Zn u. 
zuweilen Spuren Cu, mit dem jenes wahrscheinlich stets yergesellscbaftet ist. 
Wahrscheinlich konnen beide Metalle yon den Austern, besonders in stark mit 
metallurgisehen und Fabrikabfallen yerunreinigtem W., weit iiber die funktionellen 
Erfordernisse hinaus absorbiert und gespeichert werden. (Journ. Biol. Chem. 38. 
205—21. Juni [28/3.] 1919. U. S. Dep. of Agric., Bureau of Chem.) Sp ie g e l .

S. E dlbacher, Uber die freien Amidogruppen der Eiiceijikorptr. III. Mitt. 
(U. Mitt. Ztschr. f. physioł. Ch. 108 . 287; C. 1920. III. 558.) Es wird, entgegen 
der in der ersten Mitteilung (Ztschr. f. physiol. Ch. 107. 52; C. 1919. IV. 956) ge- 
aufierten Ansicht dargetan, daB sich die Proteine bei der Methylierung durch Di- 
methylsulfat nicht anders yerhalten, ais bei der durch H er z ig  u . L a n d s t e in e b  
(Biochem. Ztschr. 61. 458; C. 1914. I. 2058) studierten Methylierung durch Diazo- 
naethau. Es besteht nur ein Unterschied in der Deutung, indem letztere Forscher 
annehmen, daB jedes 5. u. 6. N-Atom der Proteine monomethyliert wird, wahrend
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Vf, es fiir wahrscheinlicher halt, daB jedes 20. N-Atom trimethyliert wird. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 110. 153—55. 10/7. [28/4.] Heidelberg, Physiol. Inet.) G u g g e n h e im .

J .  H erzig, Uber die freien Amidogruppen der EiweifiMrpcr. Bernerhwng zur 
wrstehmden Notis. Da bei der Einw. von Diazomethan auf Glykokoll, Hippur- 
saure, Alanin, Glutaminsaure und Tyrosin nur monomethylierte Deriyate entstehen, 
da Dimethylsulfat sich gegenuber Proteinen wie Diazomethan yerhalt, nimmt Vi. 
an, daB auch bei der Einw. von Dimethylsulfat auf Proteine monomethylierte 
Deriyate entstehen, und daB bei der Metbylierung auBer Amino- auch andere 
Gruppen in Ek. treten. (Ztschr. f. physiol. Ch. 110. 156—57. 10/7. [11/5.].) Gu.

J .  V erne, Uber die Oxydation des Carotins der Crustaceen und iiber das Vor- 
kommen eines CholesłerinreaJctionen gebenden Korpers unter den Oxydationsprodukten. 
(Ygl. C. r. soc. de biologie 83. 963; C. 1920. III. 259). Die Oj-Bindung reinen, 
aus den Integumenten extrahierten Carotins ist im Anfang gering (3—3,5°/o)j steigt 
langsam [an und erreicht nach Wochen Werte yon 20—30%; bei hoherer Temp. 
yerlauft die Osydation rascher, am intensivsten durch Chromsiiure oder Dichromate. 
Im Laufe der O.tydation andert sich die Farbę des Carotins, das schlieBlich farblos 
wird, zugleich wird es amorph, 11. in A., die Absorptionsstreifen yerschwinden; nach 
yollkommener Entfarbung ist das Prod. linksdrehend (in Chlf. gel. a D =  — 20°);
F. wird niedriger, andert sich aber nach dem Grade der Oiydation. Das Oxy- 
dationsprod. ja rb t sich mit Osmiumsaure und Sudan und gibt die Cholesterinrkk. 
von Sa lk o w sk i, L ie b e e m a n n  und Sc h if f . In dem Hepatopankreas yon Hummern 
und Krebsen fand sich reichlich, im Blut wenig, im Unterhautgewebe kein Chole- 
sterin. — Vf. nimmt an, daB Carotin ebenso wie Cholesterin polycyclische Kerne 
enthalt, welche es der Gruppe der Terpene nahe bringen. (C. r. soc. de biologie 
83. 988-90. 3/7.*) A r o n .

Jo h n  J .  Sampson, Das Alter, in dem Trypsinogen im foetalen Pankreas anf- 
tritt. Bei einer Lange yon 65—72 mm, entsprechend einem intrauterinen Alter yon 
50—53 Tagen, tritt im Pankreas des Schweineembryos Trypsinogen in einer Menge 
auf, die nach Aktiyierung geniigt, um EiweiB in refraktometrisch meBbarer Weise 
abzubauen. (Journ. Biol. Chem. 38. 345—54. Juni [24/4.] 1919. Berkeley, Uniy. of 
California, Dep. of Bioehem. and Pharmaeol.; Dep. of Anatomy.) Sp ie g e l .

4. Tierphysiologie.
Jo h n  H. N orth rop , Der Einflufi der Wasserstoffionenkonzentration au f die 

Inaktivierung von Pepsinliisungen. (Vgl. Journ. Gen. Physiol. 2. 113; C. 1920.
IV. 315.) Gelostes Pepsin ist bei 38° sehr bestandig, wenn die H-Ionenkonz. der 
Lsg. ungefahr 10~s oder pu =  5,0 ist. Wiichst die H-Ionenkonz. uber diesen 
Wert hinaus, so nimmt die Zersetzungsgeschwindigkeit des Pepsins langsam zu- 
Ist die H-Ionenkonz. aber geringer ais dieser W ert, so zerfśillt das Pepsin sehr 
rasch. Die Eeinheit der Enzymlsg. und die Art das Anions der Saure sind ohne 
EinfluB auf die Zerfallsgeschwindigkeit des Pepsins u. auf die GroBe der H-Ionen- 
konz., bei der das Enzym stabil ist. (Journ. Gen. Physiol. 2. 465—70. 20/5. [14/2.] 
Lab. d. EoCKEFELLER-Inst. f. med. Unterss.) J. Meyeb.

Jo h n  H. N orthrop, Die Wirkung der Konzentration des Enzyms a u f die Ver- 
dauungsgtschicindigkeit von Proteinen durch Pepsin. (Vgl. Journ. Gen. Physiol. 2. 
465; yorst. Eef.) In einigen Fallen erwies sich die Verdauungsgeschwindigkeit 
der Proteine durch Pepsin ais nicht proportional der Gesamtkonz. an Pepsin. Diese 
Beobachtung laBt sich durch die Tatsache erklaren, daB das Enzym in der Lsg. 
mit einem anderen Stoffe, dem Pepton, im Gleichgewicht steht, und daB dieses 
Gleicbgewicht sich nach dem Massenwirkungsgesetz durch die Gleiehung: 

Pepsinkonz.-Peptonkonz. =  Pepain-Peptonkonz.*K 
ausdrucken laBt Es wird dann angenommen, daB nur das nichtgebundene Pepsin
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die Hydrolyae der Proteine bewirkt. Diese Annahme wird durch Versuehe 
quantitativ bestatigt. Pep8in, das durch Alkali inaktiyiert worden ist, tritt in 
das Gleichgewieht in demselben Umfange wie aktives Pepsin ein. Halt man 
die Peptonkonzentration gegenuber der des Pepsins grofi, oder halt man die Sub- 
stratkonzentration konstant, so ist die relatiye Anderung der aktiven Pepsinmenge 
umgekehrt proportional der Peptonkonz., u. es gilt die Scilt)Tzsche Regel, die sich 
durch Vereinfachung der abgeleiteten Gleiehungen ergibt. Es wird dann eine 
Gleichung abgeleitet, welche fiir den ganzen Yerdauungsyorgang mit Ausnahme 
der ersten Minuten bei yariabeler Enzymkonz. gilt. Die Gleichung ist identisch 
mit der Gleichung yon A r r h e n iu s  fiir die Verseifung von Athylacetat durch NH,. 
Es werden zum SchluB mehrere Analogien zwischen der Einw. von Pepsin auf 
Albuminlsgg. und von Toiinen auf einen Organismus dargelegt (Journ. Gen. Physiol.
2. 471—98. 20/5. [16/2.] Lab. d. R o c k e f e l l e r - InBt. f. med. Unterss.) J. M e y e r .

Jo h n  H. N orth rop , Ber Einfhifł der Konzentration des Su~bstrates au f die 
Geschwindigheit der Hydrolyse von Proteinen durch Pepsin. (Vgl. Journ. Gen. 
Physiol. 2. 471; yorst. Ref.) Es wird ausgefiihrt, daB die scheinbaren Ausnalimen 
vom Massenwirkungsgesetz, die man bei Enzymrkk. findet, katalytischen Rkk. in 
homogenen Lsgg. entsprechen. Es wird zur Erklarung die Hypothese aufgestellt, 
daB die aktiye Masse der reagierenden Stoffe der Gesamtkonz. dieser Stoffe nicht 
proportional ist. Im AnschluB an diese Annahme wird gezeigt, daB bei gegebener 
Pepsinkonz. die relatiye Yerdauungsgeschwindigkeit yon konz. und verd. Protein- 
lsgg. stets dieselbe ist. Wenn die Verdauungsgeschwindigkeit yon der Sattigung 
der Enzymoberfliiche an Substrat abhangen wiirde, so miiBte die relatiye Ver- 
dauungsgeschwindigkeit konz. Proteinlsgg. mit der Konz. des Enzyms schneller 
wachsen ais in verd. Lsgg., was aber nicht zutrifft. Die Yerdauungsgeschwindig
keit und die Leitfahigkeit yon EiweiBlsgg. yerschiedener Konz. sind bei demselben 
pH ungefahr proportional. Dies stimmt mit der PAULlschen Annahme uberein, wo- 
nach hauptsachlich das ionisierte Protein yon dem Enzym angegriffen wird. Die 
Verdauungsgeschwindigkeit nimmt ab, wenn die innere Reibung der Proteinlsgg. 
stark zunimmt. Dieser EfFekt ist wahrscheinlich mechanischer Natur und ist auf 
die Verringerung der Diffusion des Enzym s zuriickzufuhren. (Journ. Gen. Physiol.
2. 595—611. 20/7. [18/5.] Lab. d. RocKEFELLER-Inst. f. med. Unters.) J. Me y e r .

F red eric  F en g er und M ary H ull, Beziehungen der Panlcreasenzyme. Pankreas 
ist in der Norm yon deutlich saurer Rk. und hoher diastatischer, erheblicher lipo- 
lytischer und einiger proteolytischer Kraft. W ahrend das diastatische Enzym be- 
reits seine yolle Wirksamkeit besitzt, kann die Starkę des lipolytischen Enzyms 
durch Zusatz yon Galie fast yerdoppelt werden, die des proteolytischen Enzyms 
durch Duodenalschleimhaut auf das Mehrfache. Galie hat fiir sich keine meBbare 
Enzymwrkg., scheint aber auBer der Fahigkeit zur Aktiyierung des lipolytischen 
Enzyms diejenige zu hesitzen, den FettspaltungsprozeB gegen tryptische Einw. zu 
schiitzen. In Verb. mit Duodenalschleimhaut stabilisiert sie ferner das sonst 
empfindliche diastatische Enzym. (Journ. Biol. Chem. 38. 487—500. Juli [21/4.] 
1919. Chicago, Lab. von A rm our  and Co.) Sp ie g e l .

E m il A bderhalden  und A rth u r W eil, Studien iiber Lipasewirhung. Die 
Synthese optiseh-aktiycr Fette durch A b d e r h a ld e n  u. E ic h w a ld  gewahrte die 
Moglichkeit zur Priifung, ob bei Spaltung yon Fett iihnliche Beziehungen zwischen 
der Struktur und Konfiguration des Substrates und der Wrkg. eines Fermentes 
bestehen, wie bei derjenigen yon Kohlenhydraten und Polypeptiden. Ais Lipase 
diente das fettspaltende Ferment yon Rinderpankreas. DieVerss. wui-den, um den 
naturlichen Verhaltnissen moglichst nahe zu kommen, in ł/I0-n. NaHC03-Lsg. yor- 
genommen. Es zeigte sich, daB Lsgg. von NaHCOs bei 38° fiir sich Glyceride zu 
yerseifen yermogen. Die Geschwindigkeit nimmt mit z u n e h m e n d e r  Yerdiinnung der
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Fette und steigender Konz. an NaHCOa zu. Diacetin wird bei gleichen molaren 
Konzz. sclineller verseift, ais Triacetin, dieaes schneller ais Tributyrin, wiihrend 
Tristearin nach 22 Stdn. kaum nachweisbar gespalten war. In gemischten Fetten 
wird die in /?-Stellung angelagerte Stearinsiiure schneller abgespalten, ais in 
a-Stellung befindliche. (Auch das fj-Stcaro-u.a-dichlorhydrin wird in Emulsionen 
leicht verseift.)

Es ergab sich nun, daB die untersuchte Lipaae in ihrer katalytisclien Wrkg. 
u n s p e z if is e h , von d e r m o le k u la re n  S t r u k tu r  und  d e r s te r is c h e n  Iso - 
m erie  d e r  F e t te  u n a b h iin g ig  ist. Die Verseifungsgeschwindigkeit wird durch 
die benutzten Pankreaspriiparate bei einer molaren Konz. der Fette yon m/30 be- 
schleunigt fur u,u-Diacetin um ca. 10°/o, Triacetin 45%, cc.ft-Dibutyro-y-chlorhydrin 
100%, Tributyrin 300%, fiir Abspaltung der Stearinsaure im fj-Acetodistearoghjcerin 
um 220%, im fi-Stearodiacetoglycerin um 73%. Fiir Ester des A., des Cbolesterina 
und des Glycerins gelten bzgl. Beschleunigung der Verseifungsgeschwindigkeit in 
NaHCOs-Lsg. die gleichen Gesetze. Die Aunahme einer besonderen Esterase neben 
der die Triglyceride spaltenden Lipase liiBt sich daher nicht aufrecht erhalten. — 
Die Wrkg. der Glycerinextrakte aus Pankreas wird durch Ultrafiltration geschwacbt; 
die Filtrate konnen durch den Filterruekstand wieder aktiviert werden. (Ferment- 
forschung 4. 76—89. 12/8. [7/2.] Halle a. S., Physiol. Inst. d. Uniy.) S p ie g e l .

R. S. Reed, Die Natur der Geschwindigkeit des Wach sens. Nach alteren An- 
nahmen soli die Geschwindigkeit des Wachsens der Geschwindigkeit einer auto- 
katalytisclien Rk. entsprechen. Es wurde daher das Wachstum yerschiedcner 
Pflanzen, namlich der Sprossen von Pfirgichen, WalnUssen, von Mais und auBerdem 
von Fiirsen untersucht. Demnach kann das Wachstum ais eine chemische Rk. be- 
trachtet werden, dereń Ergebnis der reife Organismus ist. Das Wachatum der 
jungen Pfirsichsprossen entsprach tatsaclilich dem Verlaufe einer autokatalytischen 
Rk. Jungę WalnuBseboBlinge zeigten im Verlaufe einer Saison mehrere Wachstum- 
perioden, von denen aber jede autokatalytischen Charakter trug. Im allgemeinen 
folgt das Wachstum einem wohldefinierten, quantitativen Verlaufe, der nach ver- 
schiedenen Kriterien beurteilt werden kann. Beim Mais z. B. bestehen diese 
Kriterien im grunen Gewichte, im trockenen Gewichte und in der Pflanzenhohe. 
Beim jungen Rindyieh jedoch kann sowohl das Gewiclit wie auch die Grofie des 
Tieres ais Kriterium dienen. (Journ. Gen. Physiol. 2. 545—61. 20/5. [5/3.] River- 
aide, Anstalt fiir tropische Agrikultur der Universitat Californien.) J. M e y e b .

P au l Gloess, Nutzbarmachung der Meeresalgen zur Ernahrung. Es wird von 
Ern;ihrungsverss. an Pferden mit solchen, zum Teil von den Salzen, von Jod und 
Brom befreiten Algen (ygl. Moniteur scient. [5] 6. 97; C. 1917. 1.141), insbesondere 
mit Laminaria, berichtet, die fiir die Verwendung der Algen sehr giinstige Er- 
gebnisse gehabt haben. Einige der Versuchspferde waren an Lymphagitis erkrankt; 
die Krankheit yerschwand wiihrend des Vers. infolge der Spuren yon Jod, die in 
den yerfiitterten Laminarien noch geblieben waren. Wie fiir Pferde haben sich 
die entsalzten Algen auch fiir Rinder, Schafe, Sehweine, Hiihner, Enten u. Ganse 
nach yielfaltigen Erfahruogen bewiihrt. Auch fur die menschliche Ernahrung sind 
die Algen nach entsprechender Zubereitung yerwertbar. Neben den Laminarien 
kann man auch die anderen Braunalgen, wie Fucus, gebrauchen; diese sind aber 
weniger reich an N-Substanz, u. ihre Cellulose ist weniger yerdaulich ais die der 
Laminarien, so daB sie mehr zur Ernahrung der Wiederkauer geeignet erscheinen. 
Vf. kann eine yon yersehiedenen Seiten yorgeschlagene Yereinfaohung des yon ihm 
angegebenen Verf. der Entsalzung nicht befiirworten, weil bei unyollstandiger Ent- 
salzung (die Laminarien enthulten im Mittel 30%, Fucus 20% mineralischer Salze) 
noch schadliclie Kalisalze (Herzgift) zuriickbleiben. — Im Gegensatze zu der An-
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gabe von L a pic q u e  entstehen sehr yerschiedene Erzeugniesc. je nachdem man die 
Algen mit CaO oder Saure behandelt. (Moniteur scient. [5] 10. 3—5. Jan.) RtłHLE.

W. L enard, Eine Agar-Agar fressendc Milbe. Ziićhtung des Tyroglyphus 
longior (Gerv.) au f Agar. Die Ziićhtung auf Fleisehwasserpeptonagar gelang in 
Ggw. von Bakterien. (Proteus X 19 oder B. coli commune), nicht aber ohne solche. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 539—41. 14/8. Budapest, Bakter. 
Inst. d. Univ.) Sp ie g e l .

L. Gózony, Kultur von Flagellaten in  festen Nahrbóden. Die Ziićhtung von 
Flagellaten (aus dem Blute einer Eule) gelang unter B. isolierter Kolonien auf 
Agar mit Zusatz von Kaninchenniere. Andere Organe des Kaninchens, sowie die 
Organe yon Meerscbweinchen und Kalbfoeten haben sich weniger gut bewahrt. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 565—66. 14/8. Budapest, Bakter. 
In s t d. Uniy.) Sp ie g e l .

A. D. E m m ett und F loyd  P. A llen, unter Mitwirkung von G. 0. Luros und 
M. S tu rtevan t, Ernahrungsstudien uber das Waehstum von FroscMarven (1lana 
pipiens). I. Mitteilung. Die bisberigen Versuchsergebnisse werden unter Vorbehalt 
folgendermaBen gedeutet: 1. Ein groBer Gehalt an Fett in der Nahrung beein- 
trachtigte sowohl das Korperwaehstum, ais die Entw. der Hinterbeine. — 2. Vitamine- 
Typen des wasserl. B  und des fettl. A  — sebienen fur n. Waehstum und Entw. 
notig; das Fehlen von B  machte sich yielleicht starker geltend, ais das yon A. 
Bei Fehlen beider waren Waehstum und Entw. deutlich yerzogert. — 3. Der 
Eiweiflgehalt der Nahrung schien eine geringere Rolle in der Entw. der Hinter
beine zu spielen, wenn das gegebene Lactalbumin sich zwisclien 10 u. 30% hielt, 
gleichyicl, ob beide Vitamine, eins oder keins yorhanden waren. Der Leibesumfang 
war bei mit viel EiweiB gefutterten Kauląuappen am groBten bei Ggw. beider 
Vitamine. — 4. Lactalbumin, Rindfłeisch- und HafereiweiB bracbten in sonst yoll- 
standiger Nahrung schnelle Entw. zustande, MaisklebereiweiB gab nur diirftige 
Rcsultate. — 5. Ersatz yon StarTce durch Dexirin bedingte keine Anderung. — Es 
wird besonders darauf liingewiesen, daB die Temp. eine erhebliche Rolle spielt — 
zu niedrige Temp. macht die Kauląuappen trage, zu hohe fiihrt zu abnormen Ver- 
iinderungen, die zum Tode fiihren konnen —, und daB die Neigung der Tiere, ihre 
Toten zu yerzehren, zuweilen die genossene Nahrung nicht sicher festzustellen ge- 
stattet. (Journ. Biol. Chem. 38. 325—44. 4 Tafeln. Juni [21/4.] 1919. Detroit, Lab. 
von P a r k ę , D a v is  and Co.) Sp ie g e l .

E. B. H a r t und G. C. H um phrey, unter Mitwirkung yon H. H. Sommer, 
Konnen „hausgeicachsene Bationen“ Eiweipsto/fe von geeigneter Qualitat und Quan- 
titat fiir hohe Milćhprodulction bieten? Ais „hausgewachsene Rationen41 werden 
Misehungen aus Cerealsamen, Ensilage und Klee oder Alfalfaheu bezeichnet. Vff. 
zeigen, daB damit bei Farmkuhen yon hoher Milchproduktionsfahigkeit diese nicht 
aufrecht erhalten werden kann, wiihrend bei Kuhen mit geringer Milchleistung, 
aber starker Futteraufnahme das N-Gleichgewicht damit erhalten werden kann. 
(Journ. Biol. Chem. 38. 515--27. Juli [20/5.] 1919. Madison, Uniy. of Wisconsin.) Sp.

Carl 0. Johns, A. 3. F inks und M abel S. Paul, Studien uber Ernahrung.
I. Der Nahrwcrt von CocosnufSglobulin und CocosnujSprefSkućhen. Das Globulin der 
CoeosnuB kann ais alleinige3 EiweiB in sonst yollstandigem Futter bei Ratten n. 
Waehstum heryorrufen. Auch der im Handel befindliche PreBkuchen aus CoeosnuB 
gibt fur nahezu n. Waehstum ausreichendes EiweiB. Er enthalt zugleich geniigend 
wasserl. und ansebeinend auch et was fettl. Vitamin, doch wird durch Zusatz von 
Butterfett zur Kost die Wrkg. erhoht. (Journ. Biol. Chem. 37. 49T—502. April. 
[7/2.] 1919. Washington, Dep. of Agric.) Sp ie g e l .

Thomas B. Osbome und L afayette  B. M endel, unter Mitwirkung yon 
E dna L. F e rry  und AHred J . W akem an, Der Nahrwert des Weizensamens und
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seiner Mahlprodukte. Die fiir die dauernde Erhaltung erwachsener Ratten notige 
Menge EiwciB des g a n z e n  W e iz e n k o rn s  ist groBer ais diejenige bei Yerfiitte- 
rung der EiweiBkorper von Milch oder yerschiedenen anderen Futtermitteln. Noch 
mehr spricht sicb dieser Unterschied im EinfluB auf das n. Wachstum junger Ratten 
aus. Das „Robprotein“ des im Handel erhaltlichen W e iz e n k e im e s  ist demjenigen 
des ganzen Kornes oder des Endosperms fiir erwachsene Tiere iiberlegen; fiir das 
Wachstum der Jungen bestebt diese Uberlegenbeit in geringem Grade gegeniiber 
Ganzkom, in starkem gegeniiber Endosperm. Das „Rohprotein“ der K le ie  des 
Handels ist dem des Keimcs etwas, dem des Endosperms entschieden fiir das 
Wachstum iiberlegen. Sind sonach die Proteine des Endosperms fur diesen Zweck 
nicht geeignet, so werden sie durch Zusatz von Fleisch, Milch oder Eier im W ert 
so gesteigert, daB eine groBe Ersparnis im EiweiByerbrauch erzielt werden kann.

Der Weizenkeimling des Handels ist reich an wasserl. Vitamin, Kleie u. Mebl 
enthalten davon viel weniger. Der reine Keimling, getrennt von allen anderen 
Samenteilen, geniigt ais alleinige Vitaminquelle zur Erhaltung junger Ratten, aber 
nicht fiir ihr Wachstum, selbst in Mengen, die den hierfiir geniigenden des Handels- 
prod. entsprecben. Weizensamen, aus denen der Keimling entfernt wurde, sind 
nocb reich an wasserl. Yitamin. Ratten, die 1 Jahr nach der Entwohnungszeit mit 
Nahrung, die 92% Weizen oder 50% Keime des Handels enthielt, gefiittert wurden, 
erreichten volle Reife ohnc irgendein Zeichen, daB der Weizen eine tosische Sub
stanz enthalt. — Auf Grund dieser Ergebnisse wird die Frage erortert, bis r,u 
welchem Grade die Ausmablung des Mehles fiir den allgemeinen Gebrauch er- 
wunscht ist. (Journ. Biol. Chem. 37. 557—601. 14 Tafeln. April. [20/2.] 1919. 
New Haven, Connecticut Agr. Exp. Station; Y a l e  Univ.) Sp ie g e l .

C. B id an lt und G. C outurier, Wirkung der Hitze au f die Vitamine des Fleisches. 
Ratten, die mit Nabrungsgemischen aus sterilisiertem Fleisch, konz. Bouillon, Zucker, 
Salzen, im Autoklayen erhitzter Starkę und ebenso erhitztem Schmalz gefuttert 
wurden, erkrankten an den fiir Ayitaminosen charakteristischen neryosen Storungen 
um so sicherer und rascher, je  hoher die Temp. war, bei der das Fleisch (Biichsen- 
konserven) erhitzt wurde; das bei 129—130° sterilisierte Fleisch war bei allen Tieren 
schadlich. Die Storungen heilten prompt auf einige ccm Milch, Orangensaft, 4—5 g 
frisches Fleisch oder 6—8 g rohe Karotten. Das W achBtum der Tiere stockte bei 
den jungen so ernahrten Tieren, die Storungen traten bei ihnen ohne Gewichts- 
abnahme auf, bei den ausgewachsenen ging den neryosen Storungen ein plotzlicher 
Gewichtsabfall voraus. Die Storungen beruhen n ich t auf einer tosischen Wrkg. 
des sterilisierten Fleisches, sondern auf einem Mangel an accessorischen Faktoren. 
(C. r. soc. de biologie 83. 1022—23. 10/7.* Lab. f. Unters. y. Armeekonserv.) Alt ON.

J . Lefevre, Grundumsatz und physiologische Energieminima. Scharfe Ableh- 
nung des ungeuauen und yeriinderlichen Begrififes „Grundumsatz11, der in der tie- 
rischen Warmelehre nicht unter den Werten angefiihrt werden darf, welchen groBe 
wissenschaftlicbe und praktische Bedeutung zukommt. (C. r. soc. de biologie 83. 
1039-42. 10/7.*) A r o n .

R u d o lf Cobet, U ber Jodausscheidung im menschlichen S a rn  und iiber die 
Brauchlarkeit der Jodsalze zu Resorptionsversuchen. Bei Resorptionsyerss. mit 
Jodiden wiihlt man ais Vergleichswert am besten die in den ersten 3 Stdn. nach 
der J-Zufuhr im Harn ausgeschiedene J-Menge. Nach intrayenosen Injektionen 
gleicher Mengen yon NaJ-Lsg. werden in dieser Zeit von yerschiedenen Personen 
infolge indiyidueller Unterscbiede in der Leistungsfahigkeit der Nieren sehr 
wechselnde J-Mengen ausgeschieden. Bei derselben Person zeigen sich jedoch bei 
wiederholten Injektionen nur geringe, hochstens 20% betragende Schwankungen 
in der J-Ausscheidung der ersten 3 Stdn. Bei Zufuhr wecbselnder J-Mengen geht
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die GroBe der Ausscheidung im Harn der eingefiihrten J-Menge einigermaBen 
parallel. Bei yergleiclienden Kesorptionsyerss. an derselben Person diirfen erst 
Untersehiede in der J-Ausacheidang von mehr ais 20°/o au-f Schwankungen in der 
Besorptionsgeschwindigkeit bezogen werden. Die bei Eesorptionsyerss. an ver- 
achiedenen Personen gewonnenen Werte fiir die J-Ausscheidung gebeu keinen 
absol. MaBatab fiir die Eesorptionsgeschwindigkeit, sie gestatten dariiber nur ein 
Urteil, wenn man zuvor durch intrayenose Injektionen die Leistungsfahigkeit der 
Nieren der betreffenden Indiyidueu festgestellt hat. (Arch. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 87. 114—34. 16/7. Greifswald, Med. Klin. d. Uniy.) G u g g e n h e im .

W ilhelm  Stepp, Uber das Auftreten von Acetaldehyd im Kórper beim Abbau 
des Atliyldlkóhols. Das friiher (Ztschr. f. physiol. Ch. 107. 29; C. 1919. IV. 957) 
yermutete Auftreten von Acetaldehyd im mensehlichen Blute bestatigte eich bei 
der Unters. des Blutes bei akuter Vergiftung mit A. Die mit Phosphorwolfram- 
aaure enteiweiBten Blutproben gaben Destillate, welche mit alkoh. J-Lsg. reagierten; 
das J-Bindungsvermogen yerschwand nach Erhitzen mit Ag,0. Der Nachweis des 
Aldehyds gelang auch mit der Ek. yon E i m i n i . Die in 100 ccm Blut enthaltene 
Menge Acetaldehyd berechnet sich auf 1,606 mg, in 100 ccm Harn auf 0,8063 mg. 
Bei einem mit 120 ccm A. yergifteten Hund licB sich im Blut kein Acetaldehyd 
nachweisen, wohl aber in 100 ccm Harn 7,326 mg. (Arch. f. esp. Pathol. u. Pharmak. 
87. 148—52. 16/7. GieBen, Med. Uniy.-Klinik.) G u g g e n h e im .

Shohei H ara, Uber die Ausscheidung der aromatisehen Oxysauren bei verschier 
denen Krankheiten mit besonderer Beriicksichtigung der Nephritiden. Die (juantita- 
tive Schatzung der aromatisehen Oiyaauren im Harn kann ais Mittel zur Nieren- 
tunktionsprufung yerwandt werden. Vor dem Salicylsaureyerf. hat die Methode den 
Vorteil, daB die kranke Niere nicht besonders belastet wird. Zur Ermittlung dej 
Oxysauregehalts wurde die BAUMANNsche colorimetrische Methode mit geringen 
Abanderungen yerwandt. Unter 21 Nephritiakranken zeigten 15 eine auffallende 
Verminderung der Osysaureausscheidung, dereń Konz. yon der Harnmenge fast 
unabhśingig war. Die Eetention der Oxysauren im Blute, bezw. ihr Verschwinden 
aus dem Harn ist, wo nicht ais Ursache der Uramie, so doch jedenfalls ais Er- 
kennur.gszeichen ihres drohenden Eintritts zu betrachten. Unter 8 Schwanger- 
schaftsnephritiden war nur in einem Falle die Ausscheidung nahezu sistiert, wah- 
rend sie sonst, in Ubereinstimmung mit dem meist gutartigen Verlauf dieser Krank- 
heit, normal war. Bei 8 leichten Fallen von Beriberi konnte keine abnorme Ver- 
Snderung der Quantitiit der Oxysiiuren festgestellt werden. Bei einem Fali von 
Eklampsie yerschwanden die Oxysauren wiihrend des Anfalles aus dem Harn, um 
mit dem Nachlasaen der Symptome wieder aufzutreten. Moglicherweise sind 
mangelnde Entgiftung und Ausscheidung der aromatisehen OxyBauren infolge yon 
Insuffizienz der Leber und Nieren die Ursachen der Eklampsie. (Acta Scholae 
Medicinalis Uniyersitatis Imperialis in Kioto 1. IV. 425—32. 9/8. 1920. [3/7. 1916.] 
Kioto, I. Med. Uniy.-Klinik u. Uniy.-Frauenklinik; Sep. v. Vf.) K ic h t e r .

J  ean Turchini, Z u der letzten Mitteilung von Ch. Andre iiber die Ausscheidung 
non Farbstoffen durch die Niere. Die Versuchsanordnung A n d r ś s  (C. r. soc. de 
biologie 83. 971; C. 1920. III. 259)' erscheint nicht ebenso gliicklicli und ebenso 
beweisend wie die friiher vom Vf. benutzte; beide Autoren sind sich aber uber die 
Drusenfunktion der Niere einig. (C. r. soc. de biologie 83. 1036—38. 10/7.*). A r o n .

M. G. Poster, C. "W. Hooper und G. H. W hipple, Der Stoffwećhsel der Gallen- 
sauren. II. Normale Schwankungen bei gesunden GallenfisUlhunden. (I. vgl. F o st e b

u. H o o p e r , Journ. Biol. Chem. 38. 355; C. 1920. IV. 500.) Die Gallensaure- 
ausscheidung eines gesunden Fistelhundes bei gemischter Kost zeigte yon Tag zu 
Tag groBe Abweichungen. Morgens ist die Ausscheidung gewohnlich etwaa hoher 
.ais nachmittags, sonst an einem gegehenen Tage yon Stunde zu Stunde ziemlich



648 E. 4 . TlEBPHYSIOLOGIE. 1920. III.

gleichmiiBig. Die Menge Galie, die ein Hund yon der Fistel wahrend des Nach- 
inittags und der Nachtpause auflecken konnte, yerursachte keine naehweisbare 
Anderung in der Ausseheidung des folgenden Tages. Auch maBige Mengen Galie, 
spat nachmittags in den Magen eingefiihrt, beeinfluBten die Ausseheidung der 
Gallensauren am folgenden Tage nicht. (Journ. Biol. Chem. 38. 367—77. Juni. 
[*28/4.] 1919. San Francisco, Univ. of California Medic. School.) Sp i e g e l .

M. G. F o ste r, C. W. H ooper und G. H. W hipp le , Der Stoffwechsel der 
Gallensauren. III. Beibringung von Galie, Gallensauren, Taurin und Cholsaure 
durch den Magen, urn den E in  fiu fi au f die Gallensaureausscheidung zu zeigen. 
(II. vgl. Journ. Biol. Chem. 38. 367; vorst. Ref.). Nach peroraler Eingabe yon 
maBigen Mengen Galie wurden ca. 90°/o der darin enthaltenen Taurocholsaure 
« ^ l ,8 g )  in den ersten 4 Stdu. ausgeschieden. Bei groBeren Mengen (8—11 g 
Taurocholsaure) kann sich die cliolagoge Wrkg. vicle Stdn. und selbst Tage hin- 
ziehen. Wird eine gróBere Menge konz. Galie mit Zucker gegeben, so bewirkt 
dies eine sehr hohe Konz. (7—9°/0) an Gallensauren in der ausgeschiedenen Galie. 
Dabei kann cholagoge W rkg. fehlen. — Taurocholsaure und ihr Na-Salz, per os 
gegeben, haben die bekannte cholagoge Wrkg. und erscheinen zum groBcn Teilc 
(40—60%) in der Fistelgalle innerhalb 4—G Stdn. — Iutravenos gegebenes Taurin 
ist ohne EinfluB auf die Ausseheidung der Gallensauren. Mit Cholsaure zusaminen 
per os gegeben, yerursacht es deutliche Zunahme der Gallensekretion und der 
Gallensaureausscheidung, wie Taurocholsaure selbst. — Cholsaure fur sieh per os 
hat deutlich cholagoge W rkg., wahrend langer Hungerperioden yerursacht es ein 
Minimum, wahrend Yollfiitterungsperioden dagegen ein Maximum der Gallensaure- 
ausscheidung. Dies hangt wahrscheinlich von der yerfiigbaren Menge Taurin ab. 
(Journ. Biol. Chem. 38. 379—93. Juni. [28/4.] 1919. San Francisco, Univ. of Cali
fornia Medic. Sehool.) Sp i e g e l .

M. G. Foster, C. W. H ooper und G. H. W hipple, Der Stoffwechsel der Gallen
sauren. IV. Endogcne und cxogene Falctorcn. (III. ygl. Journ. Biol. Chem. 38. 
379; yorst. Ref.). W ahrend Hungerperioden findet eine gleichmaBige Ausseheidung 
von Taurocholsaure beim Gallenfistelhund statt, ebenfalls gleichmaBig, aber bei 
demselben Hunde etwas niedriger, wahrend Kohlenhydrat-(Zueker-)Fiitterung, iihn- 
lich dem unter gleichen Yerliśiltnissen stattfindenden Riickgang der N-Ausscheidung. 
Im iibrigen kann die Ausseheidung durch geeignete Zus. der Nahrtmg willkiirlich 
beeinfluBt werden. Reine Fleischkost gibt die hochsten Werte fiir eine 6 stiindige 
Periode. Nach langer Huugerzeit reagiert das Tier auf stark eiweiBhaltige Kost 
nicht mit der ublichen Erhohung der Ausseheidung von Gallensaure; offenbar 
werden gewisse Vorstufen der Gallensaure in diesem Falle fiir andere Zwecke im 
Korper (yielleicht zum Ersatz wichtiger, in Beziehung zum KorpereiweiB stehender 
Substanzen) yerwendet. — Eine mangelhaft funktionierende Leber (ECKsche Fistel) 
produziert bei der n. Kost weniger ais die Halfte der n. Gallensiiuremenge. (Journ. 
Biol. Chem. 38. 393—411. Juni. [28/4.] 1919. San Francisco, Univ. of California. 
Med. School.) Sp i e g e l .

M. G. F o ste r, C. W. H ooper und G. H. W hipp le , Der Stoffwechsel der
Gallensauren. V. Kontrollc der Galleneinfiihrung und der Nahrungsfalctorcn. (IV. ygl. 
Journ. Biol. Chem. 38. 393; yorst. Ref.). Es wird gezeigt, daB auch bei yolligem
AusschluB der Gallenzufuhr, wie sie durch Lecken an der Fistel stattfinden konnte,
die friiheren Ergebnisse betrefis der Sehwankungen der Gallensaureausscheidung 
von Tag zu Tag und die Steigerung durch FleischeiweiB bestatigt werden. (Joum. 
Biol. Chem. 38. 413—20. Juni. [28/4.] 1919. San Francisco, Univ. of California 
Med. School.) Sp i e g e l .

M. G. F o ste r, C. W. H ooper und G. H. W h ip p le , Der Stoffwechsel der
Gallensauren. VI. Urspnmg der Taurocholsaure. (V, ygl. Journ. Biol. Chem. 38.
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413; yorst. Ref.) Eigene Verss. im Verein mit solchen yon v. B e r g m a n n  and 
W o h l g e m u t h  machen es wahrscheinlich, daB das im Korper gefundene Taurin yon 
dem Cystin der Nahrung oder des KorpereiwciBes abstammt. Es scheint im Uber- 
schuB uber die jeweils zur Kombination mit der Cholsaure des n. StofFwechsels 
erforderliehe Menge yorhanden zu sein. Cholsiiure ist der begrenzende Faktor, yon 
dem die Menge der Gallensaureausscheidung in der Galie abhangt. Ihre Abstammung 
und ihr Sehieksal sind noch nicht geniigend gekliirt. Chólesterin, fiir sich oder zu- 
sammen mit Taurin yerfiittert, andert die Gallensaureausscheidung nicht, ebenso 
wenig rote Blutkorperchcn, per os oder nach Hiimolyse intravenos gegeben, Terpen- 
hydrat oder Campher fiir sich oder zusammen mit Taurin. (Journ. Biol. Chem. 38. 
421—33. Jani. [28/4.] 1919. San Francisco, Uniy. of California Med. School.) Sp.

Sam uel B. G rant und A lfred Goldman, Untersuchung uber fortierte Atnmng-. 
Experimentclle Erzeugung von Tetanie. Wenn ein Mensch willkiirlich tief etwa 
14-mai pro Minuto % —3/« Stde. atmet. treten alle Tetaniesyinptome auf. Die un- 
mittelbare Folgę der (jberventilation ist Abnahme der COa-Spannung, Zunahme der 
pn im Blut, der COj-Kapazitat des Blutes, des Ca-Gehaltes im Serum, Abnahme 
der NH3 - HarnausscheiduDg u. Zunahme der pn  im Harn. Die Tetanie scheint in 
diesem Fali durch Alkaliyerlust heryorgerufen zu werden. (Amer. Journ. Physiol. 
52. 209-32. 1/6. [15/2.] Washington, Uniy.) M O łler.

F ritz  B runn , Ueiłrage zur Diuresefrage. I. Mittlg. Wie beeinflussen KocJt- 
salzsulagen die Diuresc im Wassemersuch? Entgegen deu Beobachtungen in Tier- 
yerss. ergab sich beim Menśchen unter innerlicher Zufuhr yon NaCl (je 11 0,3 bis 
2,4°/0ig. Lsg.) mit steigendem Zusatz desselben zum genossenen W. wachsende 
Hemmung der Diuresc; die Ausfuhr yon NaCl im Harn der ersten 4 Stdn. ist trotz 
dessen hoherer Konz. eher geringer ais in der Norm. Ebenso yerhielt sich NaHCO,, 
wahrend Zueker stets die Diuresc steigerte. Bei den Salzen kommt es auf die Konz. 
der Lsg., nicht auf die absol. Salzmenge an. Im Blutserum zeigt sich bei all- 
gemeiner Yerwasserung nach Trinken yon NaCl-Lsg. Zunahme des Gehaltes an 
"Ijg- NaCl. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 657—65. 1S/9. Prag, Propiideut. Klinik 
d. Dtsch. Univ.) Sp ie g e l .

3. B. Collip, Subarachnoidale und intraarterżelle liinterlcibung von Natrium- 
dicarbonat wid anderen JElektrolyten. Einspritzung yon 1—10°/0 NaHCOs intra- 
araehnoidal in der Lendengegend des Ruckenmarks erzeugt ebenso wie destilliertea 
W. und nicht isotonische NaCl-Lsg. nach 1—l l/3 Min. starkę tetanisehe Kriimpfe. 
CaClg liebt sie auf, wenn man ins Mark einspritzt. Einspritzung yon NaHC03, 
NaCl, KC1 in die Gegend des Kleinhirns bewirkt Reizung der Atem-, Herzhem- 
mungs- u. GefiiBzentra. CaCl2 beseitigt die Wrkg. teilweise. — HC03' hat, intra- 
venos zugefuhrt, eine spezifische zentrale Reizwrkg. auf yerlangertes Mark und 
Vorderhornzellen. Kationenyersehiebung, besonders von Ca" im Neryengewebe, 
hat starken EinfiuB. Sie wirkt neben der p n auf die Erregbarkeit des Neryen- 
systems. (Amer. Journ. Physiol. 52. 4S3—97. 1/7. [8/4.] Edmonton [Canada], Uniy- 
of Alberta.) M Ołlee.

T adayoshi Suga, Uber den EinilufS der Brenetraubensaure au f die experimen- 
telle Acidosis und Glykosuric. Phlorrhizinkaninchen mit zweitiigiger Karem und 
phlorrhizinfreien Kaninchen mit yiertagiger Karenz wurden pro kg ca. 2 g Brenz- 
traubensśiure ais Na Salz per os oder subcutan einyerleibt. Es wurde das schein- 
bar paradose Ergebnis erhalten, daB gleichzeitig eine erhebliehe Zunahme der 
Acetonkorperausscheidung, namentlich der Oiybuttersaure, und eine Yermehrung 
des Blut- u. Hamzucker3 beobaehtet wurde. Diese Verss. machen die synthetische 
Neubildung yon Zueker aus Brenztraubensaure im Tierkorper hochst wahrscheinlieh. 
Bei der vermehrten Acetonkorperausscheidung diirfte die toxische Wrkg. der Brenz- 
tranbensiiure auf die schon stark geschwachten Phlorrhizin- und Hungertiere eine
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gewisse Rolle spielen. (Acta Scholae Medicinalis Universitatis Imperialis in Kioto
2. IIL 375—85. 9/8. 1920. [19/5. 1917.] Kioto, Lab. der Kais. Univ.-Klinik; Sep. 
vom Vf.) R ic h t e r .

R ichard  Kolm  und E rn s t P. P ick , Uber das Va8omotorenzentrum des Kalt- 
bluters. Mit einer im Original heschriebenen Methode, welche es gestattet, die 
zentrale GefiiBwrkg. von Giften an Kaltblutern zu prufen, lieBen sieh durch 
Strychnin, Pikrotoxin, Cocain und Tełrahydronaphthylamin weder an den GefaBen 
der unteren Extremitaten, noch an denen des Splancknicusgebietes zentrale Ver- 
engerungen nachweisen. Auch durch elektrische Reizung der Medulla lieBen sieh 
keine peripheren GefaByerengerungen erzeugen. Die Verss. ergeben somit keine 
Anhaltspunkte fur das Vorhandensein eines Vasomotorenzentrums beim Frosch.
(Areli. f. exp. Patliol. u. Pharmak. 87. 135 — 47. 16/7. W ien, Pharm. In st
d. Univ.) G t jg g e n h e im .

T heophile R aphae l, Anderungen in der JSrgographcnkurve nach Tabakrauchen. 
In der Ergographenkurye treten nach Tabakrauchen periodische Schwankungen, 
Gruppen, auf. Da diese nur bei willkurlich geleisteter Arbeit, nieht nach elektri- 
scher Reizung auf treten, sind sie eine Folgę zentraler Ermudung oder herabge- 
setzter zentraler Erregbarkeit. (Amer. Journ. Physiol. 52. 132—35. 1/5. [1/3.] Ann 
Arbor [Michigan], Univ. of Michigan.) MttLLER.

F. C. K och, A. B. L u ck h art und R. W. K eeton, Studien iiber „Gastrin".
V. Chemische Untersuchungen von im „Gaslrin“ vorhandenen KSrpern. (IV. vgl. 
Amer. Journ. Physiol. 51. 469; C. 1920. III. 497.) „Gastrin" wird der von den 
Magendriisen nach Einspritzung sekretorisch wirkender Stoffe abgesonderte Saft 
genannt. Zum Vers. dienten Hunde mit Magenfistel oder P a w l o w s  kleinem Magen. 
Es steht die Frage zur Entscheidung, ob das sogen. Gastrin mit Sekretin -identiBch 
ist oder nieht. Sie wurde bisher nur experimentell-physiologisch, nieht auch che- 
misch behandelt. — Die aktive Substanz im Magenschleimhautextrakt wurde am 
kauflichen Magensaft durch Hitzekoagulation, Konz. des Filtrats unter vermindertera 
Druck, Abstumpfen der Saure bis fast zur Neutralitat, Fiillen mit 95°/0ig. A., Ein- 
engen des Filtrats bei niedrigem Druck und Aufbewahren uber Toluol gewonnen. 
Sie ist eine Base, die in saurer Lsg. durch HgCU und aus a lk a l. L sg . durch 
Adsorbenzien gefallt wird. Die Base ist unl. in CS2, CHC13, A., Essigather, Bzn.,
1. in  A m y la lk o h o l. Das letzte hat sie mit Histamin gemein, das aber im Gegen- 
satz zu Gastrin aus dem Extrakt durch Pikrolonsiiure oder Pikrinsaure gefallt 
wird. Purinbasenfallungen sind wirkungslos, Diazork. positiv. — Gastrin ist be- 
stiindiger gegen Sauerstoff ais Sekretin, ihm aber sehr ahnlich. Es scheint eine 
Imidazolbase zu sein, wie auch Pilocarpin u. Histamin, die stark sekretionsanregend 
aiif die Magenschleimhaut wirken. (Amer. Journ. Physiol. 52. 508—20. 1/7. [16/4.] 
Univ. of Chicago, HDLL-Labb. of Physiol. Chem. and Physiol.; Univ. of Illinois, 
College of Med.) MOl l e r .

F r. U hlm ann. Uber Acetaminophenolallylather, ein notes Hypnoticum. Das 
PrSparat, dem Phenacetin nahe verwandt, bildet weiBe, in h. W. fast unl., in A. 
and anderen organischen Losungsmitteln 11. Blattchen vom F. 93°. In  Ver3s. an 
Kaninchen, die mit Colibacillen oder Heuinfus behandelt waren, wurde gefunden, 
daB das Praparat beziiglich antipyretiseber Wrkg. dem Phenacetin iiberlegen ist. 
Daneben zeigt es eine stark ausgepragte narkotische Wrkg. Die maximale Dosis 
tolerata bei Kaninchen betragt 0,5 g pro kg, bei Phenacetin 2 g pro kg. Zum 
groBten Teil wird der Korper durch den Urin ais p-Aminophenol (IndophenolrŁ 
im Harn) ausgeschieden. In  vitro zu Blut ais Pulyer zugesetzt, ruft er Hamolyse 
und Methatnoglobinbildung heryor. Bei letalen Dosen laBt sieh dies auch am Tier 
nachweisen. Mit Dial (Diallylbarbitursaure) kombiniert, zeigt das Praparat eine
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Potenzierung. Ein entsprechendes Gemisch kommt ais „Dialacetin" in den HandeL 
(Schweiz. med. Wochenschr. 50. 171—73. Bern, Phar inak. Inst.) Joachim oglu.”

H ubert C. Bristowe, Akute ulcerose Stomatitis, durch Arzneimittel hercorgerufen. 
Nach Gaben yon Antipyrin  und von Acetylsalicylsaure wurde hartniickige ulcerosa 
Stomatitis beobaehtet, welche nach Aussetzen des Medikaments prompt heilte. (Brit. 
Medical Journal 1920. H. 399. 11/9.) A ro n .

H ans H orst M eyer, Die Warmeregulationen im menschlichen Kórper. Die 
Korpertemp., welche in der Kegel iiber derjenigen der AuBenwelt steht, wird durch 
das Warmezentrum im Gehirn reguliert. Dieses wird von Warme betaubt, von 
Kalte erregt, auch elektrische Rei ze, yor allem aber sind chemische mit dem Blute 
zugefiihrte Reizstofie wirksam: Verminderung der Ca-, relatiye Yermehruug der Na- 
Salze kann Fieber hervorrufen, ebenso die Bakterientoxine, manche EiweiBabbau- 
stoffe und, gewisse organische Basen wie Cocain, Tetrahydronaphthylamin, Adrenalin. 
Die Hormone der Schilddruse, des Hirnanhangs und der Nebennieren wirken teils 
stoffwechselsteigernd ais „Heizhormone“, teils yerbreunungshemmend ais ,,Kuhlhor- 
mone‘;. — Die Fiebermittel konnen wirken 1. durch anfangliche Narkose des Wanne- 
zentrums und dadurch yom Gehirn aus yeranlaBter V e rm e h ru n g  d e r W arm e- 
a b g ab e  ohne entsprechende Yermehrung der Warme-B., z. B. Antipyrin, Antifebrin 
Salicyl8aurc-Veibb., 2. durch H em m ung  d e r  W iirm e-B ., z. B. Chinin und Heine 
Verwandten. Wahrscheinlich gibt es noch eine dritte Art der Entfieberung, namlich 
durch anfangliche Erregung des theimolytischen Apparates, des Kiihlzentrums; so 
wirken heute praktiscb ais Fiebermittel nicht mehr yerwandte Stoffe wie Yeratrin, 
Eisenhut, Fingerhut. Gegen die toiische Lahmung des Warmezentrums empfehlen 
sich Erregungsmittel, gegen die lebenbedrohende Hemmung Opium, das betaubt und 
betaubend belebt. (Naturwissenschaften 8. 751—56. 17/9 Wien.) Akon .

A. A. J .  van  E gm ond, Uber die Wirkung cinigcr Arzneimittel bei partiellem 
Herzbloćk nebst Versućhen iiber JEntstehen von Htrzblock durch oligodyname 3Ieta.ll- 
tcirkung. Am nach L a n g e n d o r f f  arbeitenden iiberlebenden isolierten Herzen des 
Kaninchens wird partieller Herzbloćk durch Abklemmung des HlSschen Biindels 
oder Aufbringen von 40°/oig. Formalin oder Silbernitrat auf dieses oder durch 
dauemdes Beriihren desselben mit 2 mm Kupferdraht heryorgerufen. Ahnlich, 
wenn auch schwacher, wirken andere Sehwermetalle.

Strophanthin in therapeutischen Dosen yerbessert die Leitung zwischen Vorhof 
und Kammer, in toxischen tritt Arythmie eher bei beschadigtem HlSschen Biindel 
auf, ais am intakten Herzen. Die yollige Dissoziation ist nicht allein eine Folgę 
yon Leitungsstorungen, sondem auch abnorm zahlreicher Kammerreize. — Strychnin 
yerbessert die Leitung noch bei Dosen, die auf Freąuenz und Kontraktilitat nicht 
wirken. — CaCL yerbessert in kleinen, yerschlechtert in groBeren Dosen die 
Leitung sowohl bei normalem Herzen wie bei Herzbloćk. — BaCL  yerschlechtert 
immer die Leitung, Coffein erzeugt Leitungsstorungen zwischen Vorhof u. Kammer, 
Campher schadigt in groBeren, allein wirksamen Dosen die Leitung. Nur in sehr 
kleinen Mengen (1 : 35 Million) tritt dabei in 50% der Ver8s. eine Zunahme der 
Kontraktilitat ein. — Adrenalin wirkt nicht deutlich auf die Leitung. — Physo- 
atigmin wirkt leitungsschadigend auch in sehr kleinen Mengen. (PflO gebs Arch. 
d. Physiol. 180. 149—208. 24/4.1920. [26/11.1919.] Utrecht, Reichsuniy.) MtaLEB.

B. J . E dw ards, Die Beeinflussung des Arteriendrucks durch Verschlufi gewisser 
Gefafigebiete und durch Histamin. Sperrt man wahrend 4 Stdn. bei Hunden mehr- 
mals je 20—30 Minuten lang den Blutstrom in den Hauptarterien oder den Haupt- 
yenen yon 3 Estremitaten oder in der unteren Darmyene oder der unteren Hohl- 
vene unter dem Abgang der Nierenyene, gibt den Blutstrom immer 5 Minuten lang 
dazwischen frei, so beobaehtet man in der optisch aufgenommenen Membranmano- 
meterkurye der Carotis charakteristische Yeranderungen, die auf eine Eruehlaffang
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des arteriellen Tonus in der Korperperipherie und Schadigung des Capillargebiets 
hindeuten. Grund ist wohl die zeitweise Dehnung u. dadurch Gewebsschadigung.

Histamin, das eine Erschlaffung der Capillaren infolge Schadigung des Endo- 
thels bewirkt, erzeugt bei mehrmals alle 10 Minuten wiederholter Injektion kleiner 
Dosen (0,04—0,05 mg) iihnliche Veranaerungen in der Arteriendruckkurye. Suprarenin 
steigert sie danach nocb mehr. Das ganze Bild entspricht dem eines beginnenden 
Shoks. (Amer. Journ. Physiol. 52. 284—95. 1/6. [22/3.] New York City, C o r n e l l - 
Univ.) MttLLER.

E m il D iehl, Uber die Storung der Warmeregulation durch kollapsmachende 
Gifte. Die Beobaclitung des Blutdrueks und der Korpertemp. von Kanincben, 
welchen Yerschiedene Kollapsgifte — Amylerihydrat, Antifebrin. Dysenterietoxin — 
zugefuhrt worden waren, ergaben, daB Blutdruck- und Temperatursenkung, im 
Kollaps unabhangig yoneinander yerlaufen. Es handelt sich also um deutlich 
trennbare Wrkgg. auf die Warmeregulation u. die Vasomotoren, welche zusammen 
laufen oder einander nachfolgen konnen. Beim Dysenteriegift fand sich im wesent- 
lichen eine Storung der zentralen Warmeregulation, welche nur die Gegenregulierung 
gegen Unterkuhlung, nicht aber die gegen Uberhitzung betrifft. Auch die peri- 
pheren Apparate der Wiirmebildung und Warmeabgabe bleiben intakt. (Arch. f. 
exp. Pathol. u. Pharmak. 87. 206 — 25. 27/8. Heidelberg, Pharmakol. Inst.
der Uniy.) G t jg g e n h e im .

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
J . E. Mc Clendon, E ra n k  J. Myers, Leo C. C ulligan und Carl S. Gydesen,

Faktoren, welche die Wassentoffionenkonzentration des Ileums becinflussen. Die 
Aciditiit des Darminhalts im Ileum scheint mit dessen Lange, sowie yielleicht mit 
dem Gehalt an 1. Koblenhydrat in der Nahrung zu steigen. Diese Faktoren er- 
klaren aber nicht hinreichend die beobaehteten Unterschiede. Ais weiterer Faktor 
scheint die Absorption von COj wahrend des Fortsehreitena der Nahrung im Darm 
hinzuzukommen. (Journ. Biol. Chem. 38. 535—38. Juli. [29/5.] 1919. Minneapolis, 
Uniy. of Minnesota Med. School.) S p ie g e l .

J ean  F irk e t, Histophysiologische Untersuchung der Ausschcidung gcwisser Salzc 
durch die Niere. Katzen, denen die GroBhirurinde abgetragen war, wurde eine 
Mischung gleicher Teile 2—4%ig. Lsgg. von Natriumferroeyanid und Eisenam- 
moniumeitrat in die Yorderpfotenyenen injiziert uud das Erscheinen der Salze in 
der Blase oder im Ureter yerfolgt. Die histologischen Bilder der Nieren zeigen 
durch B. yon PreuBischblau die Einzelheiten iiber den Gang der Ausscheidung in 
den yersebiedenen Nierenelementen und Zellen. (C. r. soc. de biologie 83. 1004—6. 
3/7. [26/6.*] Brussel, Physiol. Univ.-Lab.) Ap.ON.

A. D. E m m ett und G. 0. L uros, Das Fehlen von fettlóslichem Vitamm A  in 
gewissen ganglosen Driisen. Die mit Bzn. oder Aceton gewonnenen Estrakte aus 
Pankreas, Thymus und Nebennieren enthalten kein Yitamin A. (Journ. Biol. Chem- 
38. 441—47. Juli. [15/4.] 1919. Detroit, Lab. von P a rk ę , D ayis a n d  Company.) Sp-

Sam uel Chester H enn, Die Wirkung der Splenektomic au f das Waehstum- 
Milzesstirpation bei 14 Tagen alten Ratten, Kaninchen, Katzen u. einigen Hunden 
hatte keinen EinfluB auf das Waehstum. Bei Hunden fanden sich Beschleunigung 
der Blutgerinnung, Anzeichen kompensatorischer Tatigkeit in Leber, Lympbdriisen 
und Knochenmark. (Amer. Journ. Physiol. 52. 562—80. 1/7. [11/4.] Uniy. of Chi
cago, Hull.) MOl l e r .

A. Glaus, Warmeaccelcration des Herzens und Muskelarbeit. Bei Muskelarbeit 
zeigt sich eine Pulsbeschleunigung, welche zum Teil yeranlaBt ist durch die um
1—2° gesteigerte Bluttemp., zum Teil durch gesteigerte Atmung, psychomotorische 
Irradiation usw. Das Fortbestehen einer erhohten Pulsfreąuenz, nachdem die
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Atmung und Temp. wieder zur Norm zuruckgekehrt Bind, erkliirt sich durch das 
Vorhandensein von StolFwechselprodd., die unter dem EinfluB der Muskelarbeit 
gebildet worden sind. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 87. 293—308. 27/8. Basel, 
Pharmakol. Inst. d. Uniy.) G-u g g e n h e im .

C. S. D anzer und D. E . Hooker, Messung des Druckes in den Capillaren beim 
Menschen mit einem Mikrocapillartonometer. Besehreibung eines handlichen Instru- 
mentes, ahnlich dem von B asler  (Pp l Ogers Arch. d. Physiol. 143. 393). Kiilte 
yermindeit, Wannę erhoht den Capillardruck. Rotc der Haut ist nicht bedingt 
durch Erweiterung ihrer Capillaren, sondern durch die der Venenplexus. Dasselbe 
gilt fiir Erblassen bei Kaltewrkg.: Kollaps der Plexus. Der App. kann am Finger 
oder bei Tieren am Ohr benutzt werden. (Amer. Jou rn . Physiol. 52. 136—67. 1/5. 
[8/3.] J oh ns H o p k in s  Uniy.) MOl l e r .

J. F. Mc Clendon, L. von Meysenbng, 0. J. E n g strand  und Frances King, 
Wirkurtg der Nahrung au f die Alkalirescrve des Blutes. Die Alkalireserve zeigt 
sich bei Mensch und Hund recht widerstandsfahig gegen den EinfluB der Nahrung, 
wiihrend bei Kaninchen sich ein Bolcher geltend macht. Eine Gefiihrdung des 
Menschen durch eine Nahrung, die Siiure bildet, ist danach nicht anzunehmen. 
(Journ. Biol. Chem. 38. 539—48. Juli. [29/5.] 1919. Minneapolis, Univ. of Minne
sota Med. School.) S p ie g e l .

H. P. Sm ith, A. E. B elt und GL H. W hipple, Schnelle Entfernung des Plasma- 
iiweip und seine JRegenerationskurve. Durch Yerbluten u. gleichzeitiges Einlaufen- 
lassen gewaschener Blutkorper der gleichen Tierart aus Oxalatblut (Hundc) in 
LoCKEscher Lsg. wurde das PlasmaeiweiB yon 5—6 auf etwa 1 °/0 hcrabgesetzt. In 
den ersten 15 Min. findet schnell Ersatz statt, langsamer dann in 24 Stdn., nach
2—4 Tagen ist die Norm wieder erreicht. Dabei bleibt die Blutmenge in dem 
Vers. ziemlich unyeriindert. (Amer. Journ. Physiol. 52. 54—71. 1/5. [25/2.] San 
Francisco, Uniy. of California Medical School.) M O ller .

G. H. W h ipp le , H. P. Sm ith und A. E. Belt, Shock ais Folgę von Gewebs- 
seMdigung bei schneller Entfernung des Plasmaciweip. Der stabilisierende Wert der 
Plasmaeiweipkorper. (I. ygl. Amer. Journ. Physiol. 52. 54; yorst. Bef.) Ersetzt 
man das PlasmaeiweiB mehrfach durch Blutkorperchensuspension in LoCKEscher 
L sg ., so crzielt man so lange das gleiche Eesultat beim gleichen Tier, bis es 
schlieBlich zugrunde geht. Nimmt man eine Suspension in Hundeserum, so fehlt 
jederlei Giftwrkg. Die PlasmaeiweiBkorper schutzen also yor G-ewebszerfall. Da- 
gegen bewirkt Schadigung der Leberzellen durch Chloroformnarkose oder Phosphor 
bei obiger Methode stets Shock. Der sogen. chirurgische Shock ist daher wohl 
eine Folgę primarer Organzellzerstorung, mit sekundarem Blutyerlust kombiniert 
(Amer. Journ. Physiol. 52. 72—100. San Francisco, Uniy. of California Medical 
School.) MOllep..

A. E. B e lt, H. P. Sm ith und G. H. W hipple , Faktoren, die bei Durchstró- 
mung uberlebender Organe und Gewebe beobachtet werden mussen. Ersatz des Blutr 
serums durch kiinstliche Losungen und die daraus folgende Schadigung der Gewebs- 
zellen. (II. ygl. Amer. Journ. Physiol. 52. 72; yorst. Ref.) Die sog. physiologische 
Durchblutung oder Durchstromung post mortem ist nahezu unmoglich bei Be- 
nutzung yon Kochsalzlsg. oder LoCKEseher Lsg. oder ahnlichen. Die Gewebs- 
zellen werden durch sie stets tiefgreifend geschadigt. Die Arbeit enthalt eine gute 
Literaturiibersicht iiber Durchstromungsapparate. (Amer. Journ. Physiol. 52. 101 
bis 120. San Francisco, Uniy. of California Medical School.) MOLLER.

M. Loeper und J . Tonnet, Die paradoxe Zunahme des Serumalbumins bei 
manehen Krebskranken. Die Zunahme des Albumina im Serum eztrem  kachektischer 
K rebskranker erschein t parados und  is t w ahrschein lich  au f d ie  D urchw anderung
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von Albuminen aus umfangreichen und zerfallenden Tumoren zuriickzufiihren. (C. r.
soc. de biologie 83. 1032—33. 10/7.*) Ahon.

J . Sabrazfes und L. M urat et, Schweinerotlauf beim Mensćhen■ Das Blut aus der 
mit Schweinerotlauf infizierten Hautatelle enthielt erheblich mehr Leukoeyten ais 
das der n. Haut entnommene. Das Kreislaufsblnt zeigte Hyperleukocytose (13000 
im cmm), Yermehrung der Eosinopbilen (3,64°/0) und Mastleukocyten (1,16%)• (G. r.
soc. de biologie 83. 1101—2. 17/7. [6/7.*].) Abon.

M ax E osenberg, Beitrage sur Pathochemie des Keststickstoffs lei Nierenkranken.
2. Hest-N und N-Stoffwechsel, Blutretention und Gesamtretention. (I. Mittlg. ygl. 
Arch. f. eip. Pathol. u. Pharmak. 86. 15; 20. III. 264). Zur Aufkliirung deB 
N-Stoffwechsels azotamischer Nierenkranker ist nicht nur die N-Bilanz zu beriick- 
sichtigen, sondern 1. der toxische EiweiBzerfall, 2. die erneute Verwertung yon Ei- 
weiBachlacken zum intermediaren Neuauf bau N-haltiger Korper, 3. die Yerschiebung 
der Eetentionsstofife yom Blut in die Gewebe und umgekehrt. Bei der rein mecha- 
nischen, bez w. reflektorischen Anurie scheinen die ersten beiden Momente keine 
wesentliche Eolle zu spielen, bei der Sublimatanurie und nach doppelseitiger 
Niereneistirpation ist der tozische EiweiBzerfall anscheinend erheblich, bei der 
hypazoturischen Nephritis sind haufig alle 3 Momente zu berucksichtigen. Infolge 
der Moglichkeit einer yerschiedenen Verteilung der N-Eetentionsstoffe zwisehen 
Blut und Gewebe laasen sich aus der Blutretention keine sicheren Schliisse auf die 
Gesamtretention ziehen. Sie bildet jedoch einen brauchbaren Indicator, da sie 
einen innerhalb enger Grenzen schwankenden Bruchteil der Gesamtretention dar- 
ste llt Letztere wurde indirekt aus der N- Bilanz berechnet. (Arch. f. exp. Pathol.
u. Pharmak. 87. 86—113. 16/7. Charlottenburg Westend, Stadt. Krankenh.) Gu.

M ax E osenberg , Yergleichende Unterstichungen iiber ScMackenretention im 
Muskel und Blut Nierenkranker. 3. Beitrag zur Pathocliemie des Beststickstoffs 
Nierenkranker. (II. Mittlg. Arch. f. eip. Pathol. u. Pharmak. 87. 86; yorst. Eef.) 
Vergleichende Bestst. der N-Eetention im Blut u. im Muskelgewebe Nierenkranker 
kurz nach dem Tode, fiihrten zu folgendem Ergebnis. Der Eest-N des Muskels 
steigt bei Azotiimikern erst an, wenn der des Blutes eine gewisse Schwelle — ca-
1,7 g pro mille — iibcrschritten hat. Nur in einem Fali von Glomerulonephritis 
mit Uramie fand sich bei relatiy geringer Azotamie eine hochgradige Schlacken- 
anreicherung im Muskel. Die prozentuale Zunahme des Muskelrest-N bleibt auch 
bei hohen Azotiimien eine verhaltni6maBig geringe. Bei 2 Kaninchen, die durch 
Sublimatyergiftung, bezw. doppelseitige Ureterenunterbindung anurisch gemacht 
waren, war die relatiye Erhohung des Eest-N der Muskulatur etwa gleich hoch 
wie die dea Blutes. Die absolute Zunahme des Eest-N in der Muskulatur laBt 
sich mit der des Blutes yergleiehen, wenn man den Muskelwert °/00 mit 6 multi- 
pliziert, da das Blut 7—8°/0, die Muskulatur 45°/0 des Korpergewicbts darstellt. 
Es ergibt sich dann, daB die absol. Zunahme des Muskelrest-N die des Blutrest-N 
nur bei hohen Azotiimien tibertrifft. Ein yollkommener Parallelismus zwisehen der 
Erhohung des Blut- und Muskelrest-N in dem Sinne, daB bei gleichen Werten fur 
Blut sich auch gleiche Werte fiir Muskel fanden, besteht nicht, jedOch zeigt sich 
eine ungefahre Ubereinstimmung. Die einzelnen Komponenten des Eest-N ver- 
halten sich yerschieden. Der Muskelhamstoff steigt schon bei Azotamien geringen 
Grades — ca. 1.5 g pro mille — an. Seine Beteiligung am gesamten Muskelrest-N 
ist auf Kosten der iibrigen Eest-N-Bestandteile (Aminosauren?) yergroBert. Eine 
Vermehrung des Muskelkreatinins lieB sich nur bei Hyperkreatininiimie hoheren 
Grades nachweisen. Die relatiye Kreatininyermehrung war im Muskel immer 
kleiner ais im Blut und iibertraf dieselbe nur bei starker Hyperkreatininiimie in 
absol. Hinsicht. Das Muskelindikan war, mit Ausnahme zweier Fiille, stets erhoht 
Die Erhohung war absolut stets hoher ais beim Blutindikan. Bei doppelseitiger
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Ureterenunterbindung am Kaninchen entwickelte sich eine Anurie, wie sie nach 
Sublimatvergiftung und nach doppelseitiger Nierenesstirpation auftritt, d. h. eine 
Anurie mit tosiachem EiweiBzerfall. (Arch. f. erp. Pathol. u. Pharmak. 87. 153 
bis 172. 27/8. Charlottenburg-Westend, Stadt. Krankenh.) G u g g e n h e im .

W. S . Hess, Beitrag zur Theorie der Viscositat heterogener Systeme. (Vgi. 
Ff l Og e e s  Arch. d. Physiol. 180. 61; C. 1920. IV. 158.) Blutkórperchensuspcnsionen 
weisen eine sonst kaum erreielibare GleichmśiBigkeit in bezug auf Form und GroBe 
der dispergierten Teilchen auf. Unterss. an Blutkorperchensuspensionen, die in yer- 
schiedenem Misehungsyerhaltnis im abgeheberten Serum suspendiert wurden, gaben 
Gelegenheit, die friiher abgeleitete Formel fiir die Viscositat zweiphasischer

Systeme zuprufen: i], =  —— — worin i], die Viscositat der Suspension, tj die

Viscositat des Dispersionsmittels (iu diesem Falle Serum), x  das Gesamtvolumen 
der in der Volumeinheit enthaltenen festen Korperchen, also 1 — x  das Volumen 
des Dispersionsmittels bezeichnet. Die gemessenen Werte sind ausnahmslos hoher 
ais die berechneten, die suspendierte feste M. hat sich also mit einem groBeren 
Volumen Ruckwirkuiig auf die Viscositiit yerschaffc al3 dem wirklichen Volumen 
entspricht. Es muB deshalb ein „funktionelles Volumen“ der Blutkorperchen an- 
genommen werden, welches vom wirklichen abweicht und durch die funktionelle 
Erweiterung des Einflusses der festen M. iiber den von dieser merklich eingenom- 
menen kaum binaus bedingt wird. Der dadurch in der Formel notwendig werdende 
Zusatzfaktor erweist sich vom Gesamtyolumen der Blutkorperchen abhangig. 
(Kolloid-Ztschr. 27. 1—11. Juli, Zurich, Physiol. Uniy.-Inst.). A eo n .

D avid M urray Cowie und H en rie tta  A. C alhoun, Die Anwescnheit von Cdl- 
eium in den roten Blutkorperchen von Rind und Mensćh. Mit dem nur wenig yer- 
anderten Verf. yon L ym a n  (Journ. Biol. Chem. 29. 169; C. 1917. II. 772) wird die 
umstrittene Frage dahin entschieden, daB die Blutkorperchen Ca enthalten, aber 
in etwas geringerer Konz., ais das Serum. (Journ. Biol. Chem. 37. 505—9. Apri) 
1919. [4/9. 1918.] Ann Arbor, Uniy. of Michigan, Dep. of Pediatrics.) Sp ie g e l .

G. Apitz und M. K ochm ann, Uber die Bindungsgro/Sc des Chloroforms und 
Athylalkohols an die roten Blutkorperchen wahrend der Hamolyse. Die Hamolyse 
der Rinderblutkorperchen wird durch eine 0,2—0>25°/0ig. Chloroform-, 4°/0ig. A. u. 
10—15°/o>g. A.-Lsg. bei Tempp. yon 18—20° heryorgerufen. Sowohl in dieser 
hamolytischen Konz. yon Chlf. u. A., wie auch in schwacherer Lsg., werden meB- 
bare Mengen des Hamolyticums an die Erythrocyten gebunden. Bei der Hamolyse 
sind es etwa 0,5 mg Chlf. und 8,5 mg A. auf eine Milliarde roter Blutkorperchen 
des Eindes. Die Mol.-Konzz. yon A. und Chlf., die Hamolyse heryorrufen, stehen 
im Verhaltnis yon 1:115—118, die fiiierten Mengen in einem ungefiihren Ver- 
haltnis 1:44. Beziehungen zwischen der Mol.-GroBe der fixierten Menge und der 
hamolytischen Wrkg. sind nicht erkennbar. Die Hamolyse IśiBt sich infolgedessen 
nicht ais einfacher Losungsyorgang in den Blutkorperchenlipoiden erklaren. (Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 87. 226—32. 27/8. Halle-Wittenberg, Pharmakol. Inst. 
d. Uniy.) Guggenheim;

E. Jeanselm e, E. Scłralmaiin und M. Pom aret, Filariachylurie. Der Rhyth- 
mus der Ausseheidung des Urins und seine chemische Zusammensctzung. Im Harn 
von 2 Fallen wurden nachgewiesen: Fibrin, Serumglobulin und ein Glucoproteid, 
letzteres aber nicht regelmaBig. Phosphorhaltige EiweiBkorper konnten nicht mit 
Sicherheit nachgewiesen werden. Das Fett, ein Neutralfett, hat einen F. yon 30 
bis 32°. Es werden Kurven der Fettausscheidung gegeben. Nach fettteichen Mahl- 
zeiten anderte sich das Aussehen des ausgeschiedenen Fettes in einem Fali. Die 
Identitat des eingenommenen mit dem ausgeschiedenen konnte aber nicht festge- 
stellt werden. (Presse med. 28. 293—95.) K 0 LZ.**
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H. Zuntz, Uber Yeranderungcn der Eiterselcretion bei peroraler Koćhsdlzmfuhr. 
Bei eitrigen Prozessen wurde nach Zufuhr von NaCl eine Vermehrung der Menge 
des abgesonderten Eiters, u. zwar wesentlich des Eiterserums gefunden. (Biochem. 
Ztschr. 107. 106—16. 24/7. [6/4.] Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Sp i e g e l .

6. Agrikulturchemie.
A lbrecht H ase, Uber technische Biologie. Ih r c  A u fg a b e n  u n d  Z ie le , 

ih re  p r in z ip ie l le  u n d  w ir ts c h a f t i ic h e  B e d e u tu n g . Yf. erortert die Auf
gaben u. Ziele der theoretischen und angewandten Biologie und speziell Beispiele 
aus dem Gebiete der angewaudten Zoologie; wirtschaftlich ausschlaggebend sind 
die land-, forst- u. wa9serwirtsehafclicbe und die medizinisch-hygienisehe Zoologie. 
Es handelt sieh um Erforschung bereits bekannter, um Aufsuchen und Dienstbar- 
maehuDg neuer Tierformen und um Bckiimpfung von Tieren, die unseren Besitz 
schtidigen oder yernichten oder unsere Gesundheit, bez w. die der Haustiere unter- 
graben. Auf die LiNDNERschen Verss. (Chem.-teclin. Wclischr. 1919. 69; C. 1920.
II, 45; Z tschr. f. teehn. Biologie 7. 213; C. 1920. II. 503) wird besonders liinge- 
wiesen. (Ztschr. f. techn. Biologie 8. 23—47. Marz. Je n a , Berlin-Dahlem, Kaiser 
W iLH ELM -Inst. f. physiol. Chem. u. Elektroehem.) R a m m s te d t .

P. U o ttin , Uber das Absorptionsvermogen der Erde fur Mangan. (Vgl. C. r. d. 
l’Aead. des sciences 155. 1167; C. 1913. I. 648.) Diinger und Torf tauaehen ihr 
Ca viel leichter gegen dargebotenes Mn aus ais Ackererde. Es wurde nun ge
funden, daB nur Aragonit und Ktypeit von Mn-Lsgg. angegriffen werden, wahrend 
Calcit nieht in Rk. tritt. Vermengen von Calcit oder Aragonit mit Erde iindert an 
den Resultaten nichts. Die Ackererde enthiilt daher hauptsaehlieh Calcit, und das 
geringe Bindungsvermogen derselben fiir Mn diirfte nur darauf beruhen, daB die 
Mn-Lsgg. Silicate oder Kalksalze der Huininsauren angreifen. (C. r. d. 1’Aead. des 
sciences 171. 44—47. [5/7.*].) R ic h t e r .

A. D ahle. Die energischc Bekdmpfung der llunlcelfliege. Ais Gegenmittel haben 
sieh bewiihrt mechanische Bearbeitung des Bodens (Behauen) zur Yerniclitung der 
Larven, Maden u. Eier u. darauf 11. N oder Kainit nach Regen oder im Tau, oder 
Bespritzen der Pflanzchen mit 3—4°/0ig- BaClj-Lsg. Neuerdings hat Vf. auch das 
Trankeu der Samen mit 5°/0ig. BaCl2-Lsg. oder Yermischen mit 5°/0 Superpliosphat 
und etwas CaO-Staub vor dem Ausdrilleu versuclit. (Dtsch. Zuckerind. 45. 335 bis 
336. 18/6. Liibz i. M.) R O tile .

W agner, Die Bekdmpfung der Blałtlause und des Kupferbrandes bei Hopfen- 
Gegen Blattlause empfiehlt Vf. griindliches, allenfalls wiederholtes Bespritzen der 
Unterseite der Blatter mit 0,5—l°/0ig. BaCia-Lsg. oder mit einer Briihe von 1,5 kg 
Schmierseife und 0,5—1 kg Tabakestrakt auf 100 1 weiehes W. T a b a k e x tra k t 
kann durch Auskochen von 3—4 kg Tabakstaub mit 10—15 1 W. und Verdiinnen 
auf 100 1 hergestellt werden. Zur BaC)s-Lsg., bezw. zur Tabaklauge empfiehlt 
sieh ein Zusatz von etwas Fcttpasta, einem seifenbaltigen Praparat, das von der 
Landesanstalt fiir Pflanzenbau in Miinehen bezogen werden kann; hierdurcli klebt 
die FI. besser an den Blattern. Gegen die Kupferspinne wird Tabaklauge oder 
Schwefelkalkbriihe (Californisehc Briihe) in 25-faeher Verdunnung empfohlen. Ist 
der Hopfen in Dolden, so darf nieht mehr mit Schwefelkalkbriihe gespritzt werden. 
Das Bespritzen soli am friihen Morgen und abends erfolgen. Die mit BaCI, be- 
spritzten Blatter sind auf langere Zeit hinaus yergiftet, sie durfen nieht yerfiittert 
werden. (Wochenblatt d. landwirtseh. Yereins in Bayern 1920. Nr. 27; Allg- 
Brauer- u. Hopfenztg. 60. 637. 9/7.) R a m m s t e d t .

SchluB der Redaktion: den 4. Oktober 1920.


