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A. Allgemelne und physikalische Chemie.
P h ilip p  V icto r P a u li f .  Nachruf. (Chem. Ind. 43. 375. 8/9.) Ju n g .
C am ille M atignon , Eoussins Wcrlc. Gedenkrede bei der Enthiillung der 

Biiste RoussiNs in Rennes am 13/6. (Chimie et Industrie 3. 821—27. Juni.) J . M e y .
G raham  L usk und Je a n  Le Goff, JEine amerikanische Ausgabe des Grund- 

risses der Chemie von Lavoisier, erschienen in Philaddphia im Jahre 1799. Histo- 
rische Notizen uber die ersten Ausgaben von L a v o jsie r s  Traitć ćlementaire init 
Abdruck der Titelblatter der ersten franzosisehen u. der amerikaniseben Ausgabe. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 667—73. 5.—20,8. [14/5.].) R ic h t e r .

F e liz -Jo ac h im  von  W isniew ski, Stabilitatsbedingungen der Atome. Vf. studiert 
vom mathematischen Standpunkt aus die Stabilitiit der Atome, wie sie sich nach 
den Strukturtbeorien yon B o h r , D e b y e  und K eoo  darstellt. Den Ąusgangspunkt 
bildet die Annahme, daB die potentielle elektrische Energie des Atoms eine absol. 
positiye Funktion ist. Es ergibt sich, daB eine intraatomistische Struktur stabil ist, 
wenn es keine mogliche Struktur g ibt, dereń potentielle Energie zwischen Nuli u. 
der potentiellen elektrischen Energie der stabilen Struktur liegt. Es ergibt sich 
ferner, daB zwei elektrisierte Teilclien yon gleichem Vorzeichen sich nicht ins Un- 
endliche entfernen konnen, und daB sich zwei Teilchen von verschiedenem Vor- 
zeichen nicht auf beliebige Entfernung einander nahern konnen. (Arch. Sc. phys. 
et nat. Genóye [5] 2 . 301—8 Juli-August 1920. Dezember 1919. Warschau.) B y k .

H. Z w aardem aker, Uber die Adsorption non Ricchsto/fmolekeln an der Ober- 
flache fester Korper. (Ygl. Koninkl. Akad. van Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en 
Natk. Afd. 1907. 29/6.) Die weitverbreitete Erscheinung ist ąuantitatiy sehr ver- 
schieden. An Glas haftet Pyridin  fast gar nicht, Valeriansaure sehr bartnackig. 
Al adsorbiert Pyridin nicht, Skatol stark, Fe u. Zn halten den Geruch yon Isoamyl- 
acetat yorubergehend, yon Skatol lange, Porzellan yerhalt sich entgegengesetzt. Die 
Adsorptionsdauer an den mit einer adsorbierten Fliissigkeitsschicht uberzogenen 
MM. ist eine Funktion 1. der Erniedrigung der Oberflachenspannung des Adsorptions- 
hautchens, 2. der Loslichkeit des RiechstofFs in  W., 3. der Dicke des Adsorptions- 
hautchens, 4. der Fliichtigkeit des Stoffs aus W. Auch an nicht mit solchen 
Hautchen yersehenen Korpern wie Bernstein, S, Paraffin haften die Riechstoffe 
yerschieden lange, z. B. an Bernstein Borneol 1 Min., Kreosol 1 Min., Gcraniol 
8 Min., Vanillin  29 Min., Nitrobenzol 37 Min. Auch Papier adsorbiert yerschieden 
stark, so kann hier Eugenol und X ylid in  Allylalkohol yerdrangen; aber nicht um- 
gekehrt. Elektrische Ladungen der festen Korper sind ohne Einw., da auch die 
Molekeln der Odoriyektoren nicht geladen zii sein scheinen. (Koninkl. Akad. yan 
Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 2 8 . 857—60. 20/5. [28/2.*].) H a r t o g h .

R. H a lle r ,  Weitere Beitrdge zur Kenntnis der Adsorptionsverbindungen, I I I .  
(II. ygl. Kolloid-Ztscbr. 24. 56; C. 1919. I. 896.) Vf. erortert die Frage, was ge- 
schieht, wenn der Adsorbent, welcher den Farbstoff aufgenommen hat, chemisch 
yerandert wird. Yerss. mit Pb(OH)s, welches substantiye Farbstoffe gut adsorbiert. 
Bei Auflosung des Pb(OH)j wird der Farbstoff frei. Chemische Veranderung des 
Adsorbenten in dem  Sinne, daB wieder eine unl. Yerb. entsteht, yerursacht ent- 
weder Spaltung, falls die neue Yerb. nicht adsorbierend wirkt, oder B. einer neuen 
A dsorptionsyerb.' Zuweilen kann aber auch dann ein neuer A d so rp tio n sk o m p les
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entstehen, wenn die neue Verb. ais solche den Farbstoff nicht fkieren wiirde. 
(Kolloid-Ztschr. 27. 30—34. Juli [7/3.] GroBenhain.) L ie s e g a n g .

F ra n z  S ekera , Periodische Niederschlagsbildung und Elektrolytfallung. Eine 
Fortfiihrung der Theorie von H. F e e u n d l ic h , daB die periodische Niederschlags
bildung, z. B. von AgaCrsO, in  Gelatinegallerte, wesensgleieh sei mit den unregel- 
maBigen Eeihen bei der Elektrolytfallung. Zu dieser primaren Wrkg. der Koa- 
gulation tritt noch das Wachsen der grofieren auf Kosten der kleineren Teilehen 
infolge der grofieren Losung9tension der letzteren. Bei der rbythmischen Krystal- 
lisation iiberwiegt dieser sekundare Yorgang. Zur Erklarung der gesebichteten 
Krystalle mufi dagegen die Keimisoiierung zu Hilfe gerufen werden. (Kolloid Ztachr. 
27. 28—30. Juli. [9/3.] W ien, Chem. Sem. d. Techn. Hochsch.) L ie s e g a n g .

L. M ichae lis , Theorettsche Untersuchungen iiber den Dissoziationszustand. I I .  
In der yorhergehenden Arbeit (Biocbem. Ztschr. 103. 225; C. 1920. III. 70) w ar 
untersucht worden, wie beschaffen der Dissoziationszustand einer Lsg. ist, in  der 
aufier einem Ampholyten (oder einer Siiure oder Base) sich nur noeh einwertige 
Ionen befinden. Es wird jetzt untersucht, in welcher Weise sich die Dissoziations- 
funktionen andern, wenn noch zweiwertige Ionen zugegen sind. Nimmt man eine 
einwertige schwache Saure und das Salz eines zweiwertigen Kations an, so erhiilt 
man fiir den Dissoziationsrest eine ąuadratiscbe Gleichung. Aus ihr geht hervor, 
daB der Dissoziationszustand bei Ggw. zweiwertiger Ionen nicht allein von den 
Dissoziationskonstanten und der H-Ionenkonz., sondern auch von der Gesamtkonz. 
der Saure abhSngig ist, selbst wenn dereń Menge gegenuber der Menge der anderen 
Elektrolyte verschwindend klein ist.

Es wird dann versucht, die kolloidalen Eigenschaften der zu untersuchenden 
Saure (oder Base oder Ampbolyten) in die Theorie einzubegreifen. Lagem  sich in 
kolloiden Lsgg. die Molekule zu grobdispersen Teilehen zusammen, so muB daa 
Massenwirkungsgesetz mit Rucksicht darauf in etwas anderer Form angewendet 
werden. Es ist nicht mehr die molekulare Konz. einzufiihren, sondern die micellare 
Konz. Das Micellargewicht ist das relative Gewicht eines dispersen Teilchens und 
betriigt das Mehrfache des Mol.-Gew. Man kann so das Massenwirkungsgesetz 
auch auf kolloide Lsgg. anwenden, indem man die Molekulaggregate ais einzelne 
Molekule behandelt. Es wird nun unter der Annahme, daB sich die Saure (oder 
die Base oder Ampholyt) zu Doppelmolekeln oder zu dreifachen Aggregaten usw. 
zusammenlagert, der Dissoziationsrest berechnet. Zum SchluB werden noch die 
Yeranderungen der Dissoziationskonstanten infolge der Zusammenlagerung erortert 
(Biochem. Ztschr. 106. 83—91. 28/6. [12/3.].) J. Me y e b .

F. E. B a rte ll  und 0. E . M adison, Anomale Osmose einiger Elektrólytlosungen 
durch Goldschlagerhautmembranen. Bei der Trennung einer Elektrolytlsg. von W. 
durch eine Membran kann eine anomale Osmose insofem auftreten, ais das W. 
nicht in die Elektolytlsg. hinein-, sondern aus dieser in das W . w andert Es wird 
yersuclit, diese Erscheinung durcli eine elektrische Theorie der Osmose zu erkliiren, 
die sich an die Theorie der elektrischen Osmose anschliefit. Die Membran kaun 
infolge der Absorption ro n  An- oder Kationen aus der Lsg. eine positiye oder ne- 
gative Ladung tragen, sie kann aber auch mit der Lsg. isoelektriscb, d. h. neutraF 
sein. Findet zwischen den difFundierenden Teilehen u. der neutralen oder auf- 
geladenen Membran keine EinwTkg. statt, so yerlauft die Osmose neutral. Im F alle  
einer elektrostatischen Einw. jedoch findet eine Beschleunigung oder Yerlangsamung 
der Diffusion statt, die schliefilich zu einer anomalen Osmose fuhren kann. Naeb 
der gegenseitigen Ladung kann man neun yerschiedene Falle unterscheiden.

Die osmotischen Verss. wurden in einem kleinen Osmometer angestellt, das 
20 ccm fafite und gegen 1000 cem W . oder gegen 20 ccm W . geschaltet werden 
konnte. Ais Elektrolyte dienten Lsgg. der Chloride yon K, Na, Li, Ba, Mg, Al u-
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Th und yon Zucker. Der oamotische Druck waehst hier mit der Konz. Die Reihen- 
folge der beobaehteten Drucke ist unabhiingig dayon, ob die Lsg. gegen 20 oder 
1000 ccm W . geschaltet ist. Im ersteren Falle jedoch weiaen die ein- u. zweiwertigen 
Salze kleinere osmotische Drucke ais im letzten auf, in dem A1C18 und ThClj ge- 
ringere Drucke gaben. Bei der Messung des oamotischen Druckes yon HNO,, u. 
von NaOH yerschiedener Konz. stellte es sieli heraus, daB yerd. Lsgg. positive, 
konzentriertere aber negatiye Osmose aufwiesen. In ungefahr 0,1- n. Lsgg. ist die 
Osmose gleich Nuli.

Es wurden dann EKK. gemessen, indem die eine Elektrode in die Elektrolyt- 
lsg., die andere in das W . getaucht wurde, und die Membran dazwischen lag. 
Eine Beziehung zwiseben der Art der Osmose u. den beobaehteten EKK. konnte 
nicht gefunden werden. (Journ. Physical Chem. 24. 444—65. Juni. Ann. Arbor, 
Uniy. Michigan.) J. Me y e r .

W . H. M a rtin , Die Zcrstreuung des Lichtes durch staubfreie Fliissigkeiten. 
In  einer fruheren Unters. hat Yf. gezeigt (Proc. Royal Soc. Canada 7. III . 219), 
daB der TYNDALLschc Licbtkegel in Fil. aus zwei Teilen besteht. Der eine Teil 
ist auf yerunreinigende Teilchen zuruckzufiihren, die durch geeignete Dest. usw. 
entfernt werden konnen. Der . andere Teil ist der FI. eigentumlich u. kann durch 
Reinigung nicht entfernt werden. Die Verss. werden jetzt an FU. fortgesetzt, die 
durch Dest. im Vakuum bei tiefen Tempp., durch fraktionierte Dest. u. durch Dest. 
in  Quarzglas, sowie durch Fallung mit Al(OH)s, Zn(OH), u. Cd(OH), nach Sp r in g  
optisch leer gemacht worden waren. Zur Unters. gelangten W., SO,, CHsOH, A., 
A., Athylacetat, Isobutylchlorid, Heptan, Bzl., Toluol, CeH5Cl, Athylbenzoat und 
a-Chlornaphthalin. Es ergab sich, daB auch die reinsten, staubfreien Fil. etwas 
Licht zerstreuten, und zwar um so mehr, je  groBer ihr Mol.-Gew. war. Licht von 
kurzer W ellenlange wird starker zerstreut ais solches von groBerer Wellenlange. 
Eine Beziehung von E a y l e ig h , nach der die Intensitat des zerstreuten Lichtes dem 
Brechungsindei fj, und der Anzahl n der zerstreuenden Teilchen in der Volum- 
eiuheit proportional ist, konnte angenahert bestiŁtigt werden. Das zerstreute Licht 
ist polarisiert, und zwar um so starker, je  schwacher es zerstreut ist. (Journ. Phy
sical Chem. 24. 478—92. Juni. [April], Toronto, Chem. Lab. d. Uniy.) J. Me y e r .

B. Anorg-anische Chemie.
H erm an n  T ertach, Krystallographisćhe Bemerkungen sum Atombau. Die Kry- 

stalle auch der Elemente durfen im allgemeinen nicht ais Punktgitter aDgesehen 
werden, weil die einzelnen Bausteine, die Atome, nicht durchgehend Kugelsymmetrie 
beBitzen, und auch die Symmetrie der Bausteine und der G itter im allgemeinen 
nicht ubereinstimmt. Gegen die Annahme von Kugelsymmetrie bei den Atomen 
spricht auch die Besehaffenheit des BoHRschen Modelles, obgleich der Widerspruch 
bei Annahme yon nicht ebenen, sondem raumlichen Elektronenbahnen nicht mehr 
so scharf bleibt. Vf. stellt nun fur die einzelnen Elemente die Krystallformen zu- 
sammen, um GesetzmaBigkeiten, bzgl. der Annaherung der einzelnen an die Kugel
symmetrie zu finden. Die schwereren Elemente zeigen ein der Kugelsymmetrie yiel 
naher stehendes Verhalten ais die leichteren. Vf. kniipft speziell an die Vorstellung 
an, welche an Stelle der ebenen Elektronenbahnen Bewegungen auf Kugelscbalen 
setzt. E r legt die Fragen yor, wie bei gegebener Anzahl der zu der gleichen 
Schale gehorigen Elektronen dereń Bahnen auf die Kugelflache zu yerteilen sind, 
und welche Symmetrie sich daraus fiir den Atombau selbst ergibt. E r fragt weiter, 
in  welchen Fallen sich zwischen der auf diese Weise hypothetisch gewonnenen 
Elektronenyerteilung (Atomsymmetrie) u. der beobaehteten (Gittersymmetrie) Ober- 
einstimmung zeigt. Ein faBbarer Zusammenhang besteht zwischen Atomsymmetrie 
und Krystallform. Von den 43 krystallographiach bekannten Elementen bestatigen

47*



660 B. A n o r g a n is c h e  Ch e m ie . 1920. III.

23 ohne Zwang dieae Anschauung. Bei 4 Elementen laBt sich unter Vorbehalt 
noch eine passcnde Elektronenordnung aogeben, fiir 16 Elemente ist dagegen ohne 
stark hypothetischen Einschlag derzeit noch keine befriedigende Lsg. der Frage 
nach dem Zusammenhang yon Atoin- und Krystallform gelungen. (Sitzungsber. K. 
Akad. Wiss. W ien I. 129. 24 Seiten. 5/2. Sep. v. Vf.) Byk .

M. Sauzin, Uber die Fortpflanzung stehender eUktrischcr Schwingungen im 
Wasser und Ober die Dielektrizitatskonstante des Wassers. Vf. findet fiir die DE. 
des destillierten W . den W ert 73, mit einer Genauigkeit yon einer Einheit, wiihrend 
bisher der W ert S0 angenommen wurde. (C. r. d. l’Acad. des sciences 171. 164 
bis 167. 19/7. [12/7.].) J . Me y e r .

F a rr in g to n  D aniels und A rth u r C. B r ig h t,  Druckmesswigm an atzenden 
Gasen. Die DampfdrucJce des Stickstoffpentoxyds. Die atzende FI. wird in ein 
GlasgefaB gebracht, das am Ende einer Rohre ein bewegliches Platindiaphragma 
triigt. Die Bewegung des Diaphragmas, die auf elektrisehem Wege verfolgt 
werden kann, wird yon auBen durch Veranderung des Luftdruckes kompensiert, so 
daB das Diaphragma ais Nullanzeiger dient. Dann entspricht der iiaBere Druck 
dem Dampfdrucke der eingeschlossenen FI.

Mit Hilfe dieses App. wurde der Dampfdruek yon reinem, festem N ,0 5 ge- 
messen. E r kann durch die empirische Gleichung:

logjp„m =  1244!T  +  34,1 log T  -  85,929 
wiedergegeben werden. Bei Tempp. uber 10° tritt allmahlich eine Zunahme des 
Druekes ein, die auf eine Zers. des Pentoiyds in 0 3 u. N ,0 <, bezw. N 0 2 zuruck- 
zufiihren ist. Die Obereinstimmung der gefundenen Werte mit denen von Ross 
und P o k o r n y  (Monatshefte f. Chemie 34. 1027; C. 1913. II. 1271) ist befriedigend. 
Bei 32,5° betragt der Dampfdruek 1 Atm., so daB hier der Sublimationspunkt des 
festen N ,0 6 yorliegt. Aus der Anderung des Dampfdruekes mit der Temp. be- 
rechnet sich die Sublimationstemp. im Mittel zu 13360 cal. (Journ. Americ. Chem. 
Soe. 42. 1131—41. Juni [20/3.] W ashington, Fixed Nitrogen Research Labo- 
ratory.) J. Me y e r .

Jam es K en d a ll und J . G. D ayidson, Additionsuerbindungen von Ammoniak 
mit den Ammoniumhalogeniden. Es wurden die Sehmelzkuryen von Ammonium- 
chlorid, -bromid und -jodid mit fl. NH, aufgenommen. Aus der Form der Kuryen 
geht die Existenz der chemischen Yerbb. NH4C1*3NH3 vom F. 10,7°, NHł Br-3NH3 
vom F. 13,7°, NH^J-SNH, yom F. —8,0° und NHVJ-4N H 3 yom F. —5,1° heryor. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1141—45. Juni [23/3.] New York, Chem. Abt. d. 
Columbia-Uuiy.) J. M e y e r .

Ju a n e n d ra  N a th  M u k h erjee , Die Koagulation der Metallsulfidhydrosole. 
Teil I I .  Einflufi der Temperatur a u f die Schnelligkeit der Koagulation von Arsentri- 
sulfidsol. Die Methode ist die gleiche wie inT eil I. (Journ. Chem. Soc. London 115.462; 
C. 1 9 2 0 .1. 66.) Eine Steigerung der Temp. iibt yerschiedene Wrkgg. auf die Schnellig
keit der Koagulation aus, je  nacb der Natur des Elektrolyten, der Eigenschaften 
des Sols und der Konz. des Elektrolyten. Die Salze der Alkalimetalle erhohen 
die Bestiindigkeit bei hoheren Tempp., wiihrend die Salze der Erdalkalien das 
Gegenteil bewirken, ebenso wie HsS 04 und HC1. Dieselben Ergebnisse werden er- 
halten, wenn das Sol kleine Mengen A. oder Phenol gelost enthalt. Bei Aluminium- 
sulfat und Thoriumnitrat bestimmen die Eigenschaften des Sols und die Konz. des 
Elektrolyten die W rkg. der Temp ; es kann die Bestandigkeit zu- und auch ab- 
nehmen. Es muB auch eine Veranderung der Absorptionsfiihigkeit der yerschie- 
denen Ionen durch Temp.-Wechsel angenommen werden. (Journ. Soc. Chem. 
London 117. 350—58. April. [24/2.] 1920. London, Univ.) S o n n .

R ic h a rd  L orenz und E r ik a  Schm idt, Beitrage zur Theorie der elektrolytischen 
Ionen Nr. 17. Das Leitvermógen der Natriumarsinate. (Ygl. 16. Mitt. Ztschr. f.
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anorg. u. allg. Ch. 111. 175; C. 1920 . III. 377). Nach einer Erorterung der Me- 
thoden zur Berechnung der Grenzleitfahigkeitswerte werden die Messungen der 
Leitfiihigkeiten an den Na Salzen von 22 organischen Arsinsiiuren tabellarisch wieder- 
gegeben. Die Messungen werden eingehend erortert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
112. 209—21. 14/9. [3/5.] Frankfurt a/M., Inst. f. physikal. Chemie d. Uniy. u. d. 
physikal. Yereins.) J. Me y e r .

Jam es A. B eattie , Ber AMivitdtsTcoeffizient von normalen Kaliumchloridldsungen 
und das Potetłial der Normal-Kalomelelektrode. Es werden die Unterss. von 
Mac In n e s  und P a r k e r  (Joum. Americ. Chem. Soc. 37 . 1445; C. 1915. II. 645) 
tiber die Aktiyitatswerte und Uberfiihrungszahlen des Kaliumchlorids bis zum olaren 
Konzz. hinauf weitergefuhrt. Die Oberfiihrungszahl des K Ions in KC1 Lsgg. ergab 
sieh bei 25° bei einer Konz. von 0,3162 zu 0,496, beiO,158L zu 0,498, bei 0,03162 
zu 0,496 und bei 0,01581 zu 0,494. Das Potential der Normal-Kalomelelektrode 
wurde zu —0,2826 Volt bereclmet in guter Obereinstimmuug mit den Ergebnissen 
von L ew is, S e b a s tia n  und B r ig th o n  (Joum. Americ. Chem. Soc. 3 9 . 2245; 
C. 1918 I. 1116), wobci allerdings dag F l.Potential zwischen der 1,0- und der 
0,1-n KC1 Lsg. in Rechnung gestellt wurde. (Joum. Americ. Chem. Soc. 42 . 1128 
bis 1131. Juni. [12/3.] Cambridge, Mass., Lab. f. phy3ikal. Chemie am Massaehusetts- 
Inat. f. Technologie.) J. Me y e r .

E. B. R . P rid eau z , Bas Zerfliefien und Troćknen von Ammonium- und Alkali- 
nitraten und eine Thcoric uber die Absorption von Wasserdampf durch gemischte 
Salze. Zur besseren Beherrschung des Vorgangea des Troeknens und Mahlens yon 
Salzen ist eine bessere Kenntnis, ais sie zurzeit erreichbar ist, des Dampfdruckes 
der ver8chiedenen Systeme wunschenswert, die von Salzhydraten, Salzlsgg. usw. 
gebildet werden. Vf. hat den Dampfdruck von Lsgg. anhydrischer Salze, u. zwar 
von NH4-N 03 u . NaNO, u. Gemischen beider Salze bestimmt. Die Ergebnisse der 
Unterss. werden gegeben und eingehend hinsiehtlich ihres Zusammenhanges mit 
dem Troćknen der Salze erortert und eine Theorie des Zerfliefiens von Salzgemischen 
aufgestellt, hinsiehtlich dereń auf das Original Yerwiesen werden muB. (Joum. 
Soc. Chem. Ind. 3 9 . T. 182 — 85. 15/7. [19/5.*].) RŁvh l e .

D uncan A. M ac Innes und Jam es A. B ea ttie , B ie freie Energie der Ver- 
diinnung und die Uberfiihrungszahlen von Lithiumchloridlosungen. Im AnschluB 
an die Unters. yon M a c  I n n e s  und P a r k e r  (Joum. Americ. Chem. Soc. 37 . 1445; 
C. 1915. II. 645) uber die E K  yon Ketten mit KCl-Lsg. haben dieVff. jetzt Ketten 
mit LiCl Lsgg. untersucht. Es wurden so die EKK. yon Ketten ohne Fl.-Poten- 
tiale yon der Form Ag AgCl -f" LiCl(Cj), Li(Hg), LiCl(cs) -f- AgCl Ag bei 25° ge- 
messen, wo die Konzz. und a, zwischen 3,0 und 0,001-n. geandert wurden. Aus 
den Ergebnissen wurden die Aktiyitaten der Ionen des Salzes berechnet. Fem er 
wurden Ketten yon der Form Ag AgCl -f- LiCl(Ci), LiCl(cs) -f- AgCl Ag untersucht, 
bei denen das Fl.-Potential an der Beriihrungsstelle der beiden yerschieden kon- 
zentrierten LiCl-Lsgg. in Rechnung gestellt wurde. Aus den Ergebnissen wurde 
die Uberfuhrungszahl der Ionen berechnet. Sie iindert sich erheblich mit der Konz. 
der Lsgg. (Joum. Americ. Chem. Soc. 42 . 1117—28. Jun i [12/3] 1920. Cambridge, 
Lab. f. physikalische Chemie am Massachusetts Institut f. Technologie.) J. Me y e r .

Je a n  Cournot, Uber das Ausgliihen des elektrolytischen Eisens. K leineProben 
von Elektrolyteisen wurden sowohl im Salzbade ais auch im Gasofen bestimmte 
Zeiten hindurch erhitzt, damit der eingeschlossene H , ausgetrieben wurde. Der 
Fortgang wurde mikrographisch und durch Best. der Hartę nach B r in e l l  yerfolgt. 
Zum yollstandigen Ausgluhen ist bei 950° eine Zeit yon 2 Stdn., bei 1050° eine 
Zeit von 1 Stde. erforderlich. Bei 850° gehugt nicht einmal ein Ausgluhen wahrend 
4 Stdn. Die charakteristische Struktur der Hydride bleibt bei 650 und 750° er- 
halten, yerschwindet aber nach einstflndigem Erhitzen auf 850°, obwohl die Hartę
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dann noch nieht auf i t r  Minimum herabgesunken ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences 
171. 170—71. 19/7. [12/7.] Rev. de Mćtallurgic 17. 568—70. August.) J. Me y e b .

N il R a ta n  D har, Mitteilwngen iiber Kobaltammine. (Ygl. D h a r , Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 80. 43. 84. 224; C. 1913. I. 1749. 1914. I. 1069.) Die B. der 
Kobaltammine wird von dem Massenwirkungsgesetz regiert; durch Erwarmen mit 
NH, u. NH,-Salz kann man NO, gegen NH, u. andererseits durch Erwarmen mit 
Nitritlsg. NH, gegen NO* austauachen. So liefert [(7o(Ar.flr,)5(NOł)]Clł mit yerd. 
Nitritlsg. yorwiegend Croceokobaltćhlorid, [Co(NH8)4(N02)a]Cl, das durch Krystalli- 
sation gereinigt werden kann u. seinerseits auf demselben Wege in [<7o(2Wir3)s(iTOj)s] 
iibergefiihrt werden kann. Aus diesem lieB sich schlieBlich durch Erwarmen mit 
konz. KNOj-Lsg. K lC o iN H j^N 02)t] gewinnen. Durch Erwarmen mit NH3 -f- NH4C1 
laBt sich die ganze Reaktions folgę bis zum Croceokobaltchlorid wieder riickgangig 
machen. — Purpur eokobaltchlorid, [Co(NHs)6C1]C1s geht in wss. Lsg. schon bei Zimmer- 
temp. langsam in Aąuopentamminkobaltchlorid, [CoCNHj^HjOjJCl, iiber. Diese Ek. 
wird durch OH-Ionen katalytisch beschleunigt; ihre Geachwindigkeit ist der Konz. 
der OH-Ionen proportional. Lsgg. der Hydroxyde der Kobaltammine konnen aus 
dem entsprechenden Chlorid u. feuchtem AgsO erhalten werden: [CoCNH^tNO^JCl +  
AgOH =  [ C o ( N N 0 2)3]O H  -)- AgCl. Die Lsgg. zers. sich schon bei Zimmer- 
temp. langsam. Diese Hydroxyde sind nach ihrer Leitfahigkeit Basen yon der Starkę 
der NaOH u. farben Phenolphthalein. Aus Purpureokobaltchlorid, [Co(NH3)4CI]Cl,, 
w ird durch AgsO infolge gleichzeitiger Hydrolyse das in alkal. Lsg. bestandige 
Hydroiyd [Co(NH,)i{Ht 0)](0H)3 erhalten. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amster
dam. Wisk. en Natk. Afd. 28. 551 — 54. 10/2. Allahabad, Muir Central College. 
Chem. Lab.) R ic h t e b .

C. Mineralogische trnd geologische Chemie.
W . W . C oblentz und H. K ah le r, Die spektrale photoelektrische Empfindlićh- 

keit des Molybdanits ais Funktion der angelegten Spannung. In einer fruheren 
Unters. (Joum. Franklin Inst. 188. 263; C. 1919. III. 856) war gezeigt worden, daB 
die spektrale photoelektrische Empfindlicbkeit des Molybdanits durch drei Spektral- 
banden ausgezeichnet ist, dereń Maiima durch gleiche Abstande ausgezeichnet sind. 
Dieses Ergebnis wird fur ein groBeres Temp.-Interyall bestatigt. Bei 25° betragt 
der Unterschied der Maxima in  Wellenlangen n  =  40, bei — 175° aber n =  30.

An einigen Molybdanitproben konnte beobachtet werden, daB die Belichtung 
je  nach der angelegten Spannung eine photopositive oder photonegative W rkg. 
heryorruft. Die photonegatiye Wrkg. am Selen war schon fruher (R ie s , Physikal. 
Ztschr. 9. 569; C. 1908. II. 1230) beobachtet worden. Fur Wellenlangen, die 
groBer ais 0,647 ft waren, wurde nur eine photopositive W rkg., unabhangig yon 
der angelegten Spannung festgestellt. Die kritische Spannung liegt bei l,3V olt. 
Eine Erklarung kann nicht gegeben werden. (Joum. W ashington Acad. of Sciences 
9. 537—39. 4/11. 1919. Bureau of Standards.) J . Me y e r .

Jo se f  S tiny , JEinige Beziehungen zwischen Kolloidchemie, Geologie und Technik. 
Das Raumgewicht spielt eine groBe Rolle bei der Beurteilung yon Murgangen. Von 
ihm hangt die Beanspruchung noch nicht yollig yerlandeter Talsperren, von Sohlen 
gepflasterter Gerinne usw. ab. In  Murgangen ubertrifft das Gewicbt der in ihnen 
enthaltenen Geschiebe-MM. in der Regel jenes, die Rolle des Fordermittels spielen- 
den W. — Die Standfestigkeit der Sande (beim Auftropfen von W.) nimmt mit 
dem Kleinerwerden des Korns erst ab, dann wieder etwas zu. (Jahrb. geol. Reichs- 
anst. W ien 68. 259—84. Juni 1919. [Sept. 1918.] Wien.) L ie s e g a n g .

C. L. H a rd in g , J .  B. S hum aker und A. W . R o th ro ck , Studie uber Dolo- 
mitcn. Vff. geben eine kurze Biographie des Entdeckers der Dolomiten, D o l o m ie u , 
beschreiben die Yerss. zu ihrer kunstlichen Herst. und teilen die Analysen yon
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20 Dolomitproben aus verechiedenen Erdteilen mit. (Chem. News 121. 50—52. 30/7. 
[18/6.] Mount Vernon, Iowa, C op.n e l l  College.) J u n g .

E o sw ell H. Jo h n so n , Zementation in Sandstein. Betrachtungen ttber den 
EinfluB des W. und von im W. gel. Substanzen auf die Entstehung von E r doi u. 
-gas. (Engin. Mining Journ. 110. 125—26. 17/7.) D it z .

J . B. S hnm aker und N icholas K n ig h t , Einige weiche Wasser von Central- 
New-York. Die Vff. berichten iiber die Unters. weicher Wasser aus zwei Brunnen 
in Oneida County, New York, und erortern die geologisebe Ursache der Reinheit 
des W. (Chem. News 121. 25. 16/7. [12/6.] Mount Vernon, Iowa, C o r n e l l  
College.) J u n g .

Otto B inder, Der Kochbrunnen in  Wiesbaden ais Warmeguelle. Yf. seblagt 
die rationelle Ausnutzung der Warme des Wiesbadener Koehbrunnens fiir Heiz- 
zwecke vor. (Chem.-Ztg. 44. 303. 20/4. Wiesbaden.) J u n g .

H en ry  S. W ash in g to n , Ita lit, ein neues Leucitgestein. (Kurzes Ref. nach 
Journ. Washington Acad. of Sciences 10. 270; C. 1920. III. 439.) Nachzutragen 
ist: Die prozentische Zus. des Gesteins aus chemischen Individuen ist die folgende: 
Anorthit 2,78, Leucit 82,62, Nepbelit 4,83, Kaliophilit 0,47, Thenardit 1,42, Di- 
opsid 0,86, Wollastonit 3,13, Magnetit 0,23, Ilmenit 1,06, Hamatit 1,28. Danach 
laBt eB Bich nach denr Sehema der Petrographen klassifizieren. Die letzte Unter- 
stufe ist dabei noch nicbt benannt, und Vf. fubrt daher nach dem Fundort die Be- 
zeichnung M o n fin o se  ein. Mit dem Magnet lieSen sich aus dem Materiał 
Granatkorner isolieren, die praktisch frei von Pyroxen und Magnetit waren. Der 
Granat ist aehr Btark Ti-haltig. (Amer. Journ. Science, S i l l i m a n  50. 33—47. Juli. 
[17/4.] Washington, C a b n e g ie  Institution, Geophysikal. Lab.) B y k .

D. Organische Chemie.
E. Arifes, Bestimmung der Utsten der drei Fankłionen, weiche die Zustandsgleichung 

des Ałhers bestimmen. In  der Zustandsgleichung p  =  B T j(v  — a) — <p/{v -j- 
werden die drei Funktionen cp, a  und fi nach den friiheren Darlegungen des Vfs. 
(C. r. d. TAcad. des sciences 170. 871; C. 1920. III . 182) durch die Funktionen 
x , 0  und a bestimmt. Die Best. der beiden ersten W erte is t bereits friiher 
geschehen, so dafi je tzt noch a ausgewertet werden muB. Es ergibt sich 
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ist. Mit Hilfe der drei Funktionen wird dann das Mol-Volumen des A. bei ge- 
gesattigtem Dampfe zwischen 0 und 190° berechnet und in befriedigender Ober- 
einstimmung mit den Befunden von S. Y o u n g  gefunden. (C. r. d. TAcad. des 
sciences 171. 154—56. 19/7. [12/7 ].) J. Me y e e .

A lphonse M ailhe , Neuc Darstellung von Aminen a u f Tcatalytischem Wege. 
(Kurze RefT. nach C. r. d. TAcad. des sciences s. C. 1920. III . 182.) Nachzutragen 
ist folgendes. Diisoamylidenazin, C6Hi„ : N • N : CSH ,0. Aus 1 Teil Hydrazinhydrat 
u. 2 Tin. Isoyaleraldehyd. Ol, Kp. 205—210°. — Diisopropylketazin, (C8H,),C : N- 
N : C(C,H;)j. Aus 2 Tin. Isobutyron und 1 Tl. Hydrazinhydrat. FL, Kp. 175°. — 
Dipropylketazin, (C,H7),C : N -N  : C(CaHj),. 01, Kp. 1S8°. — Biisobułylkttazin, 
<C4H9)sC : N -N  : C(C4He),. 01, Kp. 205—208°. (BuU. Soc. Chim. de France [4] 27. 
541—47. 5/7. [2/4.].) R ic h t e r .

P. A. Leyene und J. M atsuo, d-Chondrosamino- und d-Chitosaminoheptonsauren. 
Da die Einw. von HCN auf Hesosamine zu epimeren Paaren von Aminohepton- 
sauren fiihrt, ist dereń Trennung notig. Sie gelang durch fraktionierte Krystalli- 
sation. d-Chondrosaminoheptonsaure yon [cc]DK =  —3,5° wurde so zerlegt in eine 
Laevo-d-ćhondrosaminóheptonscLwe, anfangs [«]D*5 =  — 8,25°, im Gleichgewicht

ac +  .... e  1 wo a. =  0,09809 u . 0 = ( l  +  5 r  +  Cz* +  D r ’)/0,0073688
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[a]D«  =  —13,00°, langliche Priamen (aus W.), F. 139° (korr.) unter Zers., u. Dextro- 
d-chondrosaminoheptonsiiure, [«]D25 anfangs =  -f-42,5°, im Gleichgewicht =  —}-650; 
im urapriinglichen Prod. uberwog die Laevoform. — d-Chitosaminoheptonsaure, an
fangs [«]D20 =  -j-4,00, im Gleichgewicht =  —1,0", wurde zerlegt in Dextro-d-chitos- 
aminohcptonsaure (Hauptbestandteil), [«]D25 aufangs =  -}-6,ó0, im Gleichgewicht =  
-(-2,75°, Prismen (aus W .), F. 192° (Zers) und Laevo-d-chiiosaminoheptontaure, 
[«]D“5 anfangs =  —7,5°. im Gleichgewicht =  —12,0°, langp, prismatische Nadeln 
(aus 25%ig. A.), F. 139’ (korr.) unter Zers. ![«]D wurde stets in Lsg. in 2,5°/0ig. 
HC1 bestimmt).

Nach Einw. von N,Oa auf die genannten AminohepfonsiŁuren gelang die Iso- 
lierung der desaminierten Prodd. nicht. Ihre weitere Oxydalion fiilirte zu Siiuren, 
dereń unl. Ca-Salze Analysenwerte fiir das S.ilz einer Triozyglutar saure gaben, sich 
aber im Drehungsvermogen unterachieden (fiir das Salz aus Chondrosaminobepton- 
siiure =  —{-5,0, bezw. -f- 1,5°, fiir dasjenige aus Chitosaminoheptonsaure
[«]D53 =  +10,0°, bezw. -j-17,0°), wahreud beide Siiuren naeh ihrer Konstitution nur 
dieselbe Trioxyglutarsiiurc ergeben konnten. (Journ. Biol. Chem. 39. 105—18. Aug. 
[30/6.] 1919. R o c k e f e l l e r  Inst. for medic. research.) Sp ie g e l .

P. A. L evene, Epichitosamin und Epichitose. (Ygl. Journ. Biol. Chem. 36. 
73. 89; C. 1919. I. 434. 435.) Epichitosamin ist wahrscheinl;eh ein «-Aminozucker, 
da es, mit Phenylhydrazin in ublicher Weise behandclt, Glucosazon liefert, und da 
bei Desaminierung des Epichitosaminsaurelactona a, Auhydromannonsiiure ge- 
bildet wird. Yersa., das Epichitosamin zur entaprechenden Aminsaure zu osydieren, 
8cheiterten sowohl bei AnwenduDg von Br ais bei der von HgO; im letzteren 
Falle entstand Chitose. Mit N^O., dann HNOs entsteht statt der erwarteten An- 
hydrosaccharinsaure Saccharinsaurc, wie durch das Drehungsvermogen des sauren 
K-Salzes erwiesen w ird .— Epichitosaminchlorhydrat, C6H13N 05‘HC1, aus Epichitos- 
aminsiiurelacton durch 2°/0ig. Natriumamalgam unter Zusatz von HC1, aus der konz. 
Lsg. durch fraktionierte Fallung mit CH40 , dann mit A. erhalten, bat F. 187°, 
M d 20 ^  —4,7° (5°/0ig. Lsg. in HC1) ohne M u ta ro ta t io n .  — Epichitose, F. 240° 
(korr., Zera.), [«]D“  =  —96,0° o h n e  M u ta ro ta t io n .  (Journ. Biol. Chem. 39. 69 
bis 76. Aug. [30/6.] 1919. R o c k e f e l l e r  Inst. for medic. research.) Sp ie g e l .

C. Zenghelis, Neue Untersuchungen uber die Wirkung weitgehend zerteilter 
Gase. Yf. bat seineYcrss. uber die W rkg. Behr fein zerteilter Gase (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 170. 883; C. 1920. III. 226) fortgesetzt und nochmals die B. von 
Formaldehyd bei der Einw. von H , auf CO, bestatigt. Der Formaldehyd poly- 
merisiert sich dann teilweise zu Zucker, der ais Osazon nachgewiesen werden 
konnte. Durch Belichtung wird die W rkg. der feinverteilten Gaae yerstarkt, vor 
allem durch ultrayiolettes Licht, ohne daB die reduzierende W rkg. des H, im 
Dunkeln verschwindet. Auch geloster H , yermag gelostes CO, zu reduzieren, des- 
gleichen H , in statu naacendi. Ais CO, in W. eingeleitet wurde, in dem metal- 
lisches Ca sich zersetzte, konnte Ameisensaure nachgewiesen werden. Eine NHS- 
Syntheae gelang dem Vf., indem er einfach ein H,-N,-Gemisch iiber verd. H ,S 04 
brachte. Das Gasyolumen verringerte sich, und es konnte in der Lag. NH, nach
gewiesen werden. In nichtangesiiuertein W. wurde hingegen kein NH8 gebildet. 
(C. r. d. l ’Acad. des sciences 171. 167—70. 19/7.) J. Me y e r .

A. v. W einberg , Uber Verbrennungswarmcn und Dis&oziierungsarbeit. Vf. gibt 
neueErliiuterungenzuseinerfriiheren Abhandlung (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 1501; 
C. 1919. III. 990) u. wendet sich gegen einzelne Ausfuhrungen von F a j a n s  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 53. 643; C. 1920. I. 812). Seinen friiheren Hilfssatzen fugt Vf. 
folgenden annahernd g u ltig e n  Satz hinzu: „Bei der Oiydation von CO zu CO, 
wird fiir die zwei sogenannten UDgesiittigten Valenzen eine Dissoziierungsarbeit ge- 
leistet, die gleich Qcc ist.“ Die beiden ungesattigten C-Valenzen sind alao im CO
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nicht frei. Da sich schwerlich 2C-Valenzen innerhalb eines Atoms binden konnen, 
so bleibt nur die Annahme iibrig, daB die 4C-Valenzen im GO durch den O ge- 
bunden werden. Dies ist sehr wohl denkbar, wenn man intramolekulare Be- 
wegungen zu Hilfe nimmt (Oszillationstheorie). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1347 
bis 1353. 18/9. [14/6.].) P o s n e r .

J e a n  M eunier, Uber die Jcatalysierende Wirkung des Aluminiums lei der Bar- 
stellung von Chlorbenzolen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 696—97. 5—20/8. 
[17/6.] -  C. 1920. III. 377.) R ic h t e r .

Leo V ignon, Oxynitrierung des Benzols. Durch Erwarmen von 100 g Bzl. 
mit 800 g HNOs von 36° Bć. u. 20 g Hg(NOs)s (5 Stdn., 70°) erhalt man 138 g 
Pikrinsaure und 32 g Nitrobenzol, d. h. (nach Abzug des Nitrobenzols) 185 Tle. 
Pikrinsaure aus 100 Bzl.; durch Anwendung von 5 Tin. Bzl. auf 10 Tle. HNO, 
kann man die Ausbeute auf 240—260 (ber. 293) Tle. erhohen. Man erwarmt ein 
Gemisch von 500 g Bzl., 1000 g HNOs von 33—36° Be. u. 25 g Hg(N03)s 5—7 Stdn. 
auf 75—80° u. dampft die abgehobene, Hg-freie Benzolschicht ein. Der Ruckstand 
wiegt auf 100 g yerbrauchtes Bzl. 230—250 g und enthiilt 52°/0 Dinitrophenol und 
48°/o Pikrinsaure. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 547—50. 5/7. [6/5.].) R ic h t e r .

P a u l F len ry , Expcrimentelle Untersuchung uber die Einwirkung von Jod a u f 
arsenige Saure und ihre Phenylderivate. (Vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7] 21. 385; 
C. 1920. IV. 108.) Untersucht wurde der EinfluB der Konz., der Natur des 
Losungsmittels, sowie des Zusatzes yon Alkalijodid auf den Yerlauf der Rk. 
zwischen aquivalenten Mengen der reagierenden Substanzen. Der EinfluB der 
Temp. auf die Geschwindigkeit der Rk. zwischen As2Oa u. J 2 erhellt daraus, daB 
dasselbe Gleichgewicht bei -f- 4° nach uber 24 Stdn., bei 30° schon in 2 —3 Min. 
erreicht wird. F ur jede gegebene Konz. fiihrt die Rk. zwischen Aps0 3 u . J 2 zu 
demselben Gleichgewicht wie die Ein w. yon I IJ  auf Ass0 6. Das Yerhaltnis Asv: 
Gesamt-As steigt mit fallender Konz. und erreicht den W ert 1 fiir '/40-n. Lsgg. 
Durch Zuaatz yon K J wird die Geschwindigkeit der Gegenrk. yerlangsamt, aber 
das Gleichgewicht betrachtlich zu dereń Gunsten yerschoben; in einer 50% K J 
enthaltenden Lsg. werden nur noch geringe Mengen yon Asm oxydiert. In  gleichem 
Sinne wird die Rk. durch Ggw. von A. beeinfluBt. Bei gleichzeidger Anwesenheit 
yon K J u. A. uberlagern sich die Wrkgg., so daB der Quotient AsT: Gesamt-As 
erheblich sinkt. Viel oxydabler ais AssOs zeigte sich Phenylarsenoxyd, C6H6-AsO, 
das in 50%ig. alkoh. Lsg. noch momentan oxydiert wird; wahrend 50% K J die 
Oxydation yon AsaOs yerhindern, werden unter diesen Bedingungen noch 70% 
Phenylarsenosyd umgesetzt. Bei Diphenylarsenozyd und Triphenylarsin ist die 
Reaktionsgeschwindigkeit selbst in 95%'g- A. mit und ohne Zusatz yon 20% N aJ 
nicht mehr meBbar. In  1/(;c(-n. Lsg. in  95%ig. A. yerliiuft die Osydationsrk. fiir 
die drei organischen Verbb. noch quantitativ; mit steigender Konz. sinkt AsT: 
Gesamt-As am stśirksten fur Phenylarsenoxyd, wahrend Diphenylarsenoiyd und 
Triphenylarsin sich ziemlich gleich yerhalteu. Noch ausgepiagter werden diese' 
Unterschiede in Ggw. yon 20% NaJ, das die Reduktionsik. stark begunstigt. Der 
EinfluB yon K J und yon A. auf den Verlauf der studierten Rkk. wird auf die 
Association des J  in  diesen Medien zuriickgefiihrt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
27. 490—507. 20/6. [12/3.] Paris. Ecole superieure de Pbarmacie.) R i c h t e r .

K u rt H. M eyer und V ik to r  S choelłer, Uber die fraktionierte Destillation des 
Acetessigesters. (Uber Keto-Enol-Tautomerie, X II .)  (XI. Mitt. s. K u r t  H. Me y e r  
und W il l s o n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 837; C. 1914. I. 1556.) Destilliert man 
Acetessigester in GlasgefaBen unter 2 mm Druck, so entbalt die erste Fraktion 
etwa 80°/o Enol. Der Enolgehalt wurde aus dem Brechungsindes, der zuyor an 
Mischungen bekannter Zus. bestimmt worden war, ermittelt. Fiir reines Enol wurde 
durch Eitrapolation nD10 =  1,4477 gefunden. Im Dampfzustand ist die Um-
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lagerungsgeachwindigkeit de3 Estera auch bei Uberhitzung minimal, wie durch 
Eintropfen yon Ester yon bekanntem Enolgehalt unter 2 mm Drack in einen mit 
Wasserdampf geheizten LiE B iG schen Kiihler festgestellt wurde. Der Ester wird 
alao nur in fl. Zustande an den W andungen der GlasgefaBe isomerisiert, da im 
Kolben selbat ketonreicher Ester zuriickbleibt. In  der Tat besteht nun der Ruek- 
stand bei der Dest. yon Gleichgewichtsester aus einem Bergkrystallkolben unter 
Zusatz yon Phthalsaure aus reinem Ketonester, u. die Gesamtmenge des Enols in 
allen Fraktionen samt Ruckstand betrug in einem Falle nur 8,9°/0. Bei „aseptisehem“ 
Arbeiten werden also die Isomeren ohne Umlagerung auseinander fraktioniert. Bei 
Anwendung groBerer Mengen und wiederholter Fraktionierung laBt sich auch das 
Enol durch Dest. darstellen. — Destilliert man Benzoylessigsauremethylestcr unter 
2 mm Druck aus einem GlasgefaB, so werden die ersten Tropfen bereits im Kiihler 
fest und bestehen daher aus fast reinem Enol. Die 1. Fraktion yon nD10 =  1,5502 
enthielt 40% Enol, der Ruckstand yon nD’° =  1,5407 8% Enol. Fur reinen Keton
ester berechnet sich nD10 =  1,5387. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1410—16. 18/9. 
[7/6.] Miinchen. Chem. Lab. d. Akademie der Wissenschaften.) R ic h t e r .

G nstav H elle r, Neue Isomerien in der Isatinreihe. IV .  (3. Mittlg.: Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 52. 437; C. 1919. I. 645.) Isatol =  I. (Prismen aus Methylal) liefert 
in sd. Eg. infolge Assoziation nahezu 3-fache Mol.-Gewichtswerte. Der Ubergang 
in Isatin erfolgt nicht durch einfache Umlagerung, sondern anacheinend iiber di- 
molekulare, isatoid&hnliche Subatanzen. — Das „Isałinon“ (a. a. O.) erwies sich ala 
idemi8ch mit dem Mełhylisatoid, C1!H11OłN! , das aua Isatin-0 methylather in fein 
gepulyertem Zustand oder in Bzl.-Lsg. durch Einw. des Lichtes entsteht; Konst. 
entsprechend den Formeln II. oder III., yon denen eine der alkal. Lsg. u. der Dea- 
motropen, friiher ala „ Isatinol“ bezeichneten Yerb. zukommt; letzterer Name ist zu 
streichen und durch Isomethylisatoid zu ersetzen. Durch eintagigea Stehen ver- 
wandelt aich die Verb. in Methylisatoid zuruck. Nicht zu yerd., alkal. Lsgg. 
seheiden zuerst eine dunklere, salzartige Verb. ab , die beim W aschen mit W. 
wieder die hellgelbe Anhydroverb. liefert; bei langerem Stehen mit Alkali ver- 
achwindet die Substanz wieder infolge Spaltung in Isatin und Anthranilsaure.

CO OCH. CO OCH.

5-Chlorisatol, C8H1OjNC1, aus Chlorisatinsilber und Benzoylchlorid in Bzl. auf 
dem W asserbad; Krystalle (aua Eg.), F. 188° unter Aufschaumen; 11. in h. A., 
Aceton, Chlf. u. Essigester; reagiert nicht mit Phenylhydrazin oder Dimetbylsulfat 
bei 100°; hat keine basischen Eigenschaften, geht mit h. Alkali in  Chlorisatinsaure 
iiber. — Chlorisatinlactimather, dargeatellt wie Isatinlactimather im Rohr bei 100°; 
Krystalle (aus Bzl.), sintert gegen 128°, geschm. gegen 132°; kann auBer durch Be- 
lichtung auch durch Erhitzen mit Eg. in  Chlormetbylisatoid iibergefuhrt werden, 
doch yerlauft die Rk. nicht einheitlich. Gibt mit Phenylhydrazin in A. 5 Chlor- 
isatin-a-(2)phenylhydrazon, CUH 10ONSC1, dunkelrote Nadelchen (aus A.), F. 250’ 
unter Zers.; wl. in Bzl. und Essigester, leichter in Aceton u. A. Nach Erwarmen 
mit NaOH und Zinkstaub farbt sich das anfanglich farblose Filtrat durch B. yon 
Chlorindigo griinblau. — 5-Bromisatinsilber liefert mit Benzoylchlorid in Bzl. auf 
dem W asserbad 5-Bromisatol:; aus Aceton krystallisierbar, sonst wl.; 1. in yerd. 
NaOH mit heli orangegelber, allmahlich yerblassender Farbę. — Beim Erhitzen yon
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Bromisatinsilber mit CH ,J in Bzl auf 100° entsteht primar 5Bromisatinlactimather 
(iiefert ein rotea fó-Hydrazon; s. u.), der sich schon bei Wasserbadtemp. zum Teil 
in N-Methylather umlagert. N-Methyl-5-bromisatin, C8HaO,NBr, orangerote Nadeln 
(aus Lg.), F. 172—173°; 11. in h. A., Bzl., k. Chlf., zll. in h. A.; 11. in konz. HC1 
u. verd. Alkali, gibt die Indopheninrk., Iiefert mit Phenylhydrazin ein gelbes Hydr- 
azon. — Das aus dem Lactimather erhaltliche 5-J3romisatin.-2-phenylhydro.zon, 
Cu H10ON,Br, bildet dunkelrote, viereckige Tiifelchen mit grunlichem Metallglanz 
(aus A.), zers. sich bei 241—242°; gibt schwachę, yiolette Indopheninrk.; das nach 
Beduktion mit w. NaOH u. Zinkstaub erhaltliche Filtrat wird durch B. von Brom- 
indigo bald blaulich. — N-Methyl 5-bromisatin entsteht auch durch Erhitzen des 
aus Bromisatin mit alkoh. Na-Athylat erhaltlichen Na-Salzes mit CH3J  auf 100°. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1545—51. 18/9. [12/7.] Leipzig, Lab. f. augew. Chem. 
d. Uniy.) HO h n .

T re a t B. Johnson , A rth u r  J .  H ill  und E rw in  B. K elsey, Alhylamide der Isothio- 
cyanessigsaure. W ahrend W h e e l e r  u. J o h n s o n  (Journ. Americ. Chem. Soe. 2 4 . 680; 
Amer. Chem. Journ. 2 8 . 121; C. 1 9 0 2 . II. 577. 792) nachgewiesen haben, daB bei der 
Kk. zwischen KCNS u. Chloressigsaureaniliden ais primare Prodd. stets die n. Thiocya- 
nate entsteben, welche sich aber leicht in Pseudothiohydantoine umlagern, u. niemals 
n. Thiobydantoine erhielten, liefern nach BECKURTS u. FRERICHS (Arch. der Pharm. 
2 5 3 . 233; C. 1915. II. 613) einige Anilide der Chloressigsaure zunachBt Isothio- 
cyanate, die auBerst leicht in die n. Thiocyanate ubergehen. Die V£f. haben nun 
folgende neue Methode zur Darst. yon Aniliden der Isothiocyanessigsaure gefunden. 
Aus Chloracetanilid erhaltenes GlyJcokollanilid, HSN • CH, • CO • N H • C6H6, Iiefert mit 
CS, in yorziiglicher Ausbeute das Dithiocarbamat Ce • N H • CO • C S %■ N H - 
C S zH jH ^N -C ^-C O -N H -C iir i vom F. 145°. Dieses reagiert mit Chlorameisen- 
siiureeBter leicht unter B. der Verb. • N 3 -  CO-GH^ ■ N H - CS,-CO ,- vom
F. 100°, die ohne Zers. umkrystallisiert werden kann, aber oberhalb des F . in n. 
W  eise in Isothiocyaneasigsaureanilid, COS u. A. zerfallt. Das Isothiocyanat lagert 

sich aber unter den Versuchsbedingungen sofort in Phenyl-
C0U5 -N------CO thiohydantoin (s. nebenstehende Formel) um; Pseudothio-

CS hydantoine entstehen be i dieser R k. nicht. Es bleibt daher
zu untersuchen, ob die yon B e c k u r t s  u. F r e r ic h s  dar- 

2 gestellten Y erbb . wirklich Pseudothiohydantoine waren. 
D ie VfF. hoffen, aus tertiaren Aniliden der Chloressigaaure Isothiocyanessigsaure- 
anilide zu gewinnen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 290—93. Jun i [10/4.] 
Y a l e  Uniy.) R ic h t e r .

M. B a tte g a y  und G. H ugel, Uber 3,6-Tetramełhyldiaminoselenopyronin. Diese 
Verb. laBt sich durch Einw. von H ,S04 auf ein Gemisch yon Selenyerbb. und 
Tetramethyldiaminodiphenylmethan in folgender Weise gewinnen. Zu 150 ccm 
rauchender HsSO« von 25°/o Anhydridgehalt laBt man bei hochstens 35° tropfen- 
weise ein Gemisch yon 5 g Natriumselenit in wenig W. u. 80 ccm Schwefelsaure- 
monohydrat flieBen u. setzt gleichzeitig 25 g Tetramethyldiaminodiphenylmethan in 
solchen Anteilen zu, daB dasselbe stets in starkem UberscbuB bleibt. Die rote, 
gelb fluorescierende Lsg. gieBt man nach 3—4 Stdn. auf Eis, erhitzt zum Sieden, 
befreit die nun blaue Lsg. von ausgeschiedenem Se u. fallt den Farbstoff mit 
ZtiCls; im F iltrat befindet sich Tetramethyldiaminobenzhydrol. Ausbeute bezogen 
auf Se 50,>lo der Theorie. Das Salz besitzt die Formel C,;HI9NsCl2Se -f- ZnCl2. 
Mkr. Nadeln mit oliyengriinem Oberflachenschimmer aus HC1. Die Lsgg. in W. 
und in HjSO^ von 66° Bś. sind bordeausrot und fluorescieren nicht. Beim Ver- 
diinnen mit W. geht die Farbę in Blau uber. Rauchende H jS 04 mit 25% Anhydrid
gehalt gibt braunrote Lsgg. mit gelber Fluorescenz, die namentlich bei yorsichtigem 
Cberschichten m it W. heryortritt. Die wss. Lsg. farbt tannierte Baumwolle rot-
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violett. NaOII fiillt eine rotblaue Base, die mit blaBroter Farbę und gelber 
Fiuorescenz in A. iibergeht; die ather. Lsg. farbt sich nach einiger Zeit gelb und 
yerliert die Fiuorescenz. Bei Anwendung von NHS geht die Base sofort gelb in 
den A. uber und kann durch Eindampfen unter AusschluB von C02 ais amorphe 
gelbliche M. vom F. 115° erhalten werden. Die Lóslichkeit der Base in A. diirfte 
auf einer Desalkylierung beruhen. Der Farbstoff bildet wl. Jodide und Nitrate 
und unl. Dichromate. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 557—60. 5/7. [29/5.] 
Miilhausen, Ecole supćrieure de chimie.) R ic h t e r .

P. A. L evene, Kryslallinische Guar.ylsaure. Die Saure aus dem gereinigten 
NH4-Salz (vgl. Journ. Biol. Chem. 39. 77; C. 1920. III. 669) wurde nacli weiterer 
zweimaliger Reinigung uber das Pb-Salz nach Konzentrieren der Lsg. unter vermin- 
dertem Druck in langen prismatischen Nadeln vom Aussehen des Guanosins erhalten, 
die beiGgw. mineralischer Verunreinigungen gelatinos werden, ohne F. bei 208° sich 
briiunen; [«]D20 in W . =  —7,5°, in 5°/0ig. NH3 Lsg. — 43,5°. Die Saure enthalt 
lufttrocken 2H 20 , nach Tiocknen in Toluoldampf uuter yermindertem Druck noch 
VsHjO. Bei der Hydrolyse ensteht je  nach den Bedingungen Guanosin oder 
Guanin. — Das aus der krystallisierten Saure hergestellte Brucinsalz hatte F. 
233°, Zers. 240°, [a]D20 in 35°/0ig. A. —26,0°. (Journ. BioL Chem. 40. 171 — 74. 
Nov. [30/9.] 1919. R o c k e f e l l e r  Inst. for medic. research.) Sp ie g e l .

Th. S abalitschka, Uber eine neue Bildungsweise von Hexamttkylcntetramin. 
(Vgl. Sa n d e r , Ztschr. f. angew. Ch. 33. 84; C. 1920. III. 88.) Vf. yerweist auf 
die Beobachtung Ma l f a t t is  (Ztschr. f. anal. Ch. 47. 274; C. 1908 I. 2114). Nach 
den Unterss, des Vfs. reagiert Formaldehyd mit NH4-Salzen ohne NH3 entbindende 
Alkalien, was den Verlauf der Rk. nach der Gleichung von S a n d e r  qualitativ er- 
weist. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 217. 14/9. [2/8.] Berlin.) J u n g .

H. Z eehuisen, Beitrag zur Kenntnis der physikalischen Eigenschaften einiger 
Alkaloide. Vf. untersuchte nach einer fruher (Zw a a r d e m a k e r  und Z e e h u is e n , 
Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 27. 69) beschrie- 
benen Methode das Ladevermdgen zerstaubter wss. Lsgg. von 42 Alkaloiden und 
brachte dasselbe in Beziehung zur Lóslichkeit, Oberflachenspannung und Fluchtig- 
keit. Die meisten der untersuchten Alkaloide zeigten ein deutliches Ladungsver- 
mogen, welches zwar geringer ist ais bei den Riechstoffen, jedoch wie bei diesen 
mit der Wasserloslichkeit und der Fliichtigkeit und, bis zu einem gewissen Grade, 
auch mit der Oberflachenspannung in Zusammenhang steht. (Arch. f. exp. PathoL 
u. Pharmak. 86. 342—71. 28/6. Utrecht, Phys. Lab. d. Univ.) G u g g e n h e im .

T akeo  Ikeguch i, E in  neucs Sterin. (Vgl. Ztschr. physiol. Chem. 92. 257; 
C. 1914. II. 1277.) Das neue Sterin, CssHł8Os, F. 159—160°, [«]„»» lin Chlf.) =  
— ca. 129,5°, wurde in Collybia shitake, Armillaria edodes, Hydnum asparatum u. 
Lycoperdon gemmatum gefunden. In den Farbreaktionen gleiclit es dem Chole- 
sterin, nur wird bei Schichtung von konz. H ,S 04 unter die Chloroformlsg. die 
Siiureschicht allmahlich blutrot, die Chloroformschicht blau, beide mit deutlicher 
gruner Fiuorescenz. Da dieses Sterin wahrscheinlich in allen Klassen von Pilzen 
yorkommt, wird es ais Mycosterin bezeiclinet. Es kann vielleicht ais ein Osydations- 
prod. des Stigmasterins (WlNDAUS u. H a u t h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 4378; C. 
1907. I. 329) angesehen werden. Es hindert die Saponinhamolye etwas weniger, ais 
Cholesterin, es wird danach ein freies OH u. keine Doppelbindung fiir wahrschein- 
lieh gehalten. DemgemiiB wird auch ein Monoacetylderivat (F. lt>9*) gebildet, aber 
kein Br aufgenommen. Mit Phenylhydrazin reagiert es nicht. Bei Oiydation mit
H ,C r04 liefert es drei krystallinische neutrale Prodd., das Hauptprod. von der Zus. 
C80H(8O3, F. 188—1S9°, L in A., Aceton, Chlf., unl. in W., das ein Triacetylderivat 
yom F. 201—202° (lange Nadeln) bildet. — Das Mycosterin bildet mit IJigitonin
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Krystalle vom P. 242° (Gasentw.), 1. in Pyridin, wl. in Aceton u. Bzl. (Journ. Biol. 
Chem. 40. 175—82. Nov. [17/9.] 1919. Osaka [Japan], Medic. College.) Sp ie g e l .

P. A. Levene, Cytidinphosphorsdure. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 33. 229; C. 
1919. I. 29.) Die Reinigung des Brueinsalzes u. die Uberfuhrung in das Ba-Salz 
wurde weiter verbessert. Fiir letzteres wurde jetzt [«]D’° =  -j-14,0° gefunden. 
Bei der Spaltung mit 10%ig- HjSOj bei 125° wurde statt des erwarteten Cytosins 
Cytidin erhalten. (Journ. Biol. Chem. 39. 77— 81. Aug. [30/6.] 1919. R o c k e f e l l e r  
Inst. for medic. research.) Sp ie g e l .

E. Biochemie.
2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

E. B. F re d , W . H. P e te rso n  und A ndrey  D av en p o rt, Sduregdrung d«r 
Xylose. Wiihrend yeraehiedene Hefen, ferner Bac. mycoides, Bac. subtilis, Bac. 
azotobacter und eine stark saurebildende Form aus Maisfutter in Nahrboden mit 
Xylose ais einzigem Kohlenhydrat kein merkliches WachBtum zeigten, wird dieEe 
leicht durch Bakterien yergoren, die sich in frischem Sauerfutter, Sauerkraut und 
Mist, auch in gewissen Boden finden. Sie lassen sich leicht in Reinkultur ge- 
winnen, wenn man XyIosehefewasser mit den betreffenden Materialien impft und 
weiterhin auf Agarplatten mit Xylosehefewasser iiberimpft; auch direkt auf solchen 
Platten. Die Kolonien auf festem Nahrboden bleiben diirftig (ca. 1 mm Durch- 
messer). Die Vergarung der Xylose findet sowohl bei freiem, ais bei beschranktem 
Zutritt von Os statt. Die Organismen wuchsen am besten bei verminderter 0 ,- 
Spannung, aber auch anaerob. Die Rk. des Nahrbodens kann zwischen pH =  3,0 
n. 8,6 liegen. Ais Hauptprodd. der Garung entstehen Essigsdure u. d,l-Milchsdure, 
zusammen 90% des vergorenen Zuckers entsprechend, untereinander nahezu im 
theoretischen Verhaltnis (43:57); daneben entstehen geringe Mengen CO, und 
Spuren A., ein Teil der Xylose diirfte zum Aufbau der Zellen yerbraucht 
werden.

Die Garung geht schnell vor sich, so dafi 10—12 Tage nach der Impfung so 
gut wie alle Xylose yerbraucht ist. Mehr ais die Halfte der Sauren wird bereits 
in den ersten vier Tagen gebildet. Die hochste Ausbeute wird bei einer Konz. 
von 2—3% Xylose erhalten. Auch andere Zucker (Glucose, Saccharose, Laclose, 
Fruetose) und M annit werden durch die betreffenden Mikroorganismen unter B. 
von fluchtigen und nichtfliichtigcn Sauren yergoren, aber mit geringerer Ausbeute. 
Aus Fruetose, die schnell yergoren wird, entsteht neben den Sauren Mannit. — 
Hefewasser oder Lsgg. yon Kohlsaft sind fiir die Garung gunstiger, ais wss. Lsgg., 
die N in Form yon Fleischextrakt, Pepton oder Gelatine enthalten. — Die neu 
gefundenen Organismen diirften auch fiir die Herst. des Sauerfutters (Ensilage) 
von Bedeutung sein, da sie darin auftreten. (Journ. Biol. Chem. 39. 347—83. 
1 Tafel. Sept. [3/7.] 1919. Uniy. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

W. H. P e te rso n  und E. B. F re d , Vergarung zon Fruetose durch Lactobacillus 
pentoaceticus n. sp. Die Stamme, die unter obigem Namen zuBammengefaBt werden, 
sind aus Diinger, Ensilage und Boden isoliert und haben mit den Mannitbakterien 
des Weines die Fahigkeit zur B. von M annit aus Fruetose gemeinsam, ferner aber 
das Vermogen, schnell und yollstiindig die Pentosen, Xylose und Arabinose, zu ver- 
gśiren (ygl. Journ. Biol. Chem. 39. 347; yorst. Ref.). Aus Fruetose entstehen auBer 
Mannit Essig- und Milchsiiure und C 02. Der Mannit sammelt sich in den Fruh- 
stadien der Garung in betrachtlichen Mengen (30—40°/o der Fruetose) an , kann 
aber durch die gleichen Bakterien weiter unter B. der obengenannten Sauren yer
goren werden. Dereń B. erfolgt anfanga sehr schnell aus Fruetose, dagegen lang- 
sam und gleichmśiBig aus Mannit. Derselbe Organismus zerlegt auch Na- und Ca-
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Malat, wobei hauptsachlich Milchsaure und C 04 neben wenig Essigsaure ais End- 
prodd. entstehen. Vff. nebmen an, daB Apfelsaure ein Zwiachenprod. bei der Ver- 
garung der Fructose ist, und daB die damit verbundenen starken Reduktionsbe- 
dingungen zur Reduktion eines groBen Teiles der Fructose fiihren, worauf daa 
Reduktionsprod. Mannit einer zweiten, yon jener yerschiedenen Garung anheimfallt. 
Bei sehr langer Dauer des Yers. scheinen die Pentoseyergarer aucb noch Milch
saure in Essigsaure zu yerwandeln. (Journ. Biol. Chem. 41. 431—50. Marz. [20/1.] 
Madison, Uniy. of Wisconsin.) SPIEGEL.

E. B. F re d , W. H. P e te rso n  und A ndrey D avenport, Gdrungseigtnschaften 
gewisser pentosezerstorender Bakterien. (Ygl. Journ. Biol. Chem. 39. 347 ; 41. 431; 
yorst. Reff.) Die durchschnittliche Wachstumsgrenze fiir die untersuchtcn Pentose
yergarer lag im Hefewassernahrboden bei p n  =  ca. 3,6—4,0 fiir Xylose, Glucose, 
Galaktose, Fructose, Saccharose und Lactose, fiir Mannit erst oberhalb 4,3. Die 
Ergebnisse der Aciditiitsmessung gaben keinen Anhalt fiir den Betrag des ver- 
brauchten Kohlenhydrats, ebensowenig die Anwendung yon Garrohrchen. Von 
Glucose und Galaktose wurden bis 27% in CO, yerwandelt, ohne daB diese sich 
ais Gas ansammelte. — Von den Pentosen wurden in 2°/0ig. Lsg. • Arabinose und 
Xylose rasch (in <[ 14 Tagen) yollstandig zerlegt unter B. yon 20°/o n. Saure, 
die zu fast gleichen Teilen aus Essig- und Milchsaure bestand; Rhamnose wurde 
nicht angegriffen. — Glucose und Galaktose bilden neben denselben Sauren (nur 
ca. 10—14% n. Saure) A., von jenen yiel mehr Milchsaure ais Essigsaure. Mannose 
wird langsamer yergoren und liefert etwa gleichyiel fliichtige und nichtfliichtige 
SSure. Fructose wird sehr schnell zu Mannit reduziert unter gleichzeitiger B. yon 
fliichtigen und nichtfluchtigen Sauren und CO,. — Sowohl Saccharose, ais Maltose 
und Lactose werden yergoren, aber nie yollstandig, die erste noch am starksten; 
dabei entstehen hauptsachlich Sauren, iiberwiegend nichtfliichtige. Baffinose und 
Melezitose werden nicht yergoren. — M annit wird langsam unter B. nahezu gleicher 
Mengen Essigsaure und Milchsaure gespalten, Glycerin und Salicin werden nur 
langsam, Aesculin gar nicht yergoren, ebensowenig Starkę, Inu lin , Cellulose, sehr 
langsam Xylan. Yon organischen Sauren werden Bernstein-, Wein- und Citronen- 
saure nicht angegriffen, wohl aber Brenztrauben-, Milch- und Apfelsaure, Milchsaure 
unter B. yon Essigsaure, die anderen auch unter B. yon CO,. (Joum. Biol. Chem. 
42. 175—89. Mai. [31/3.] Madison, Uniy. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

W . H. P e te rson  und E. B. F re d , unter Mitwirkung yon J .  A. A nderson, 
Die Yer garung von Glucose, Galaktose und Mannose durch Lactobacillus pento- 
aceticus n. sp. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 42. 175; yorst. Ref.) Die genannten Aldo- 
hezosen werden durch Lactobacillus pentoaceticus unter B. yon Milchsaure, A., 
CO, und wenig Essigsaure gespalten. Diese ist wahrscheinlich kein primares Prod. 
der Garung, sondern sekundar aus Milchsaure entstanden, die durch den Bacillua 
in Essigsaure und CO, gespalten wird. Glucose und Galaktose unterliegen der 
Garung annahemd gleich schnell und in gleichem Grade, Mannose langsamer und 
weniger yollstandig; im letzten Falle ist die sekundare B. yon Essigsaure ent- 
sprechend starker. (Journ. Biol. Chem. 42. 273—87. Juni. [22/2.] Madison, Uniy. 
of Wisconsin.) Sp ie g e l .

F re d a  M. B achm ann, Yitaminanspruche geicisser Kefen. Es ergab sich, daB 
nicht alle Saccharomycesstamme sich gleich yerhalten. Die meisten der yon Yf. 
untersuchtcn wuchscn u. goren besser in einern Medium, das auch geringe Mengen 
organischer Substanz auBer dem zu yergarenden Zucker enthielt; doch fanden sich 
einige, die geinaB den Angaben P a st e u k s  auch in Lsg. yon anorganischen Sub- 
stanzen und Zucker selbst bei kleiner Aussaat gut wuchsen u. Garung bewirkten. 
Andererseits wurde yon garenden eingemachten Birnen eine Hefe (Nr. 51) isoliert, 
die darin nur bei sehr starker Einsaat Wachstum und selbst dann nur schwacha
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Grarung zeigt, aber sich normal yerhiilt, wenn der NAGELischen Lsg. k leine  Mengen 
organischer Substanzen zugefiigt wurden; diese Substanzen sind solche, die reich 
an Vitaminen, besonders an in W. 1. B gefunden wurden, u. derartige Hefen konnten 
wohl dazu dienen, die Ggw. gewisser Vitamine zu entdecken und wohl auch den 
Gehalt yerschiedener Stoffe an jenen ąuantitatiy zu bestimmen. (Journ. Biol. Chem. 
8 9 . 235—57. 1 Tafel. Sept. [25/6.] 1919. Madison, Univ. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

3. Tierchemie.

P. A. Levene und S. K om atsu , Lipoide des Herzmuskels. Die Anschauung 
bzgl. der Lecithin- und der Kephalinfraktion muB wahrscheinlich fiir die Lipoide 
aller Organe, sicher fur diejenigen des Herzmuskels, dahin geandert werden, daB 
der Teil des in A. 1. Materials, der sich auch in A. lost, ais die Fraktion mit 
unyerandertem Lecithin u n d  Kephalin zu betrachten ist, der andere ais haupt- 
siiehlich aus Mischungen von Bruchstiicken beider. Wie die sogenannte Lecithin- 
fraktion des Eigelbs (L eyene und W e s t,  Journ. Biol. Chem. 34. 175. 35. 285; 
C. 1919. I. 84. 349), konnte auch diejenige des Herzmuskels durch katalytiscbe 
Hydrierung in ein Gemisch von Hydrolecithin und Hydrokephalin iibergefuhrt 
werden. — Die bei Fallung der ath. Lsg. der Phosphatide mit Aceton gewonnene 
Mutterlauge enthielt von Phosphatiden wesentlich Lecithin mit geringer BeimengUDg 
von Kephalin. (Journ. Biol. Chem. 39. 83—89. Aug. [30/6.] R o c k e f e l le r  Inst. 
for medic. research.) Spiegel.

P . A. L evene und S. K om atsu , Kephalin. VI. Die Beziehung des Cuorins 
zur Struktur des Kephalins. (V. ygl. L e y e n e  u. W e s t , Journ. Biol. Chem. 35. 
285; C. 1919. I. 349.) Die bisherigen Analysen des Kephalins zeigen Abweichungen 
yon den durch die aus den Spaltungsprodd. geschlossene Formel geforderten. E s 
wird gezeigt, daB das sogenannte Kephalin aus wirklichem Kephalin und allen 
Zwischenprodd. der Spaltung (Monostearylglycerinphosphorsaureaminoathanolester, 
Monostearylglycerinphosphorsaure und Glycerinphosphorsaure) besteht. — Das Cuorin 
E r l a n d s e n s  (Ztschr. f. physiol. Ch. 51. 71; C. 1907. I. 1141) zeigte bei anschei- 
nend gleichartiger Herst. bald eine Zus., der des sogen. Kephalins nahestehend, 
bald eine mehr den Angaben fur Cuorin entsprechende. Je  nach der Art der 
Behandlung konnte Substanz der einen Zus. in die der anderen iibergefiibrt werden. 
Die basische Komponente war, wie bei rohem Lecithin oder Kephalin, nicht ein- 
heitlich, sondern ein Gemisch yon Cholin und Aminoathanol; bei Fraktionierung 
enthielten die in A. leichter 1. Fraktionen zunehmend geringere Anteile yon Amino
athanol. Ais Hauptbestandteil des Cuorins erwies sich daa, was allgemein ais 
„rohes Kephalin1* bezeichnet wird. Der Wunsch, unerwartete Analysenwerte, die 
sich bei dem Reduktionsprod. dieser Substanz ergaben, aufzuklaren, fuhrte zu ein- 
gehenden Fraktionierungen, dereń Ergebnisse die obigen Schliisse rechtfertigen. 
(Journ. Biol. Chem. 39. 91—104. Aug. [30/6.] 1919. R o c k e f e l l e r  Inst. for medic. 
research.) Sp ie g e l .

P. A. L evene und I d a  P. R olf, Kephalin. VII. Die Glycerinphosphorsaure des 
Kephalins. (VI. ygl. L e y e n e  u . K o m a tsu , Journ. Biol. Chem. 39. 91; yorst. Ref.) 
Entgegen den Angaben yon F r a n k e l  u . D im it z  (Biochem. Ztschr. 21. 337; C. 1909.
II. 2019) und in Obereinstimmung mit der Annahme yon L e y e n e  u . W e s t  (Journ. 
Biol. Chem. 35. 285; C. 1919. I. 349) hat sich die Glycerinphosphorsaure des 
Kephalins ais identisch mit derjenigen des Lecithins erwiesen. Diese stimmte in 
der Drehungsrichtung mit der yon W il l s t a t t e r  u. L O d e c k e  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 37. 3753; C. 1904. II. 1535) isolierten iiberein, doch wurde [a]D, wohl infolge 
teilweiser Raeemisierung bei der Behandlung, niedriger, zu — 0,74 bei 20° gefunden. 
Zur Reinigung wurde das Ba-Salz erst in  das Pb-Salz iibergefuhrt und aus diesem
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regenoriert. (Joum. Biol. Chem. 40. 1—16. Nov. [2/8.] 1919. R o c k e f e l l e r  Inst. 
for medic. research ) Sp i e g e l .

T hom as B. Osborne, A lfred  J . W akem an und E d n a  L. F erry , Darstellung 
von EiiceifS, das von wasserloslichem Fitamin frei ist. Es werden die Yerff. be- 
Bchrieben, wie Vff. die von ihnen zu Rattenyerss. benutzten EiweiBkorper (Edestin, 
Baumwollsamengłobulin, Ovovitellin, Lactalbumin, Gliadin, Casein) reinigen. Die 
Tatsache, daB bei den Veres. alle Ratten auBer den mit Baumwollsamengłobulin 
oder rohem Edestin ernahrten ungefśihr nach gleicher Zeit und mit etwa gleichem 
Gewichtsverlust eingingen, macht es wahrscheinlich, daB die betreffenden Futterungs- 
rationen keine nennenswerten Mengen wasserl. Vitamin enthielten. (Journ. Biol. 
Chem. 3 9 . 35—46. 1 Tafel. Aug. [9/6.] 1919. New Hayen, Connecticut Agric. Erp. 
Station.) Sp i e g e l .

Ch. Chorow er, Fersćhiedenes Terhalten der Caseinarten (Kuh- und Ziegencasein) 
in  bezug a u f Fiscositatsbildung. Vf. glaubt durch, seine Verss., die erortert werden, 
gezeigt zu haben, daB zwischen Kuh- und Ziegencasein physikalisch hinsichtlich 
der Viscositatsbildung ein deutlicher Unterschied besteht. Ob zugleicli mit den zu 
der Yiscositatsbildung fiihrenden Yorgangen auch chemische Yeriinderungen ein-' 
treten, konnte bis jetzt nicht festgestellt werden. Die Frage, ob die Caseine ver- 
schiedener Tiere etwa yerB chieden sind, ist nicht entschieden. (Chem.-Ztg. 44. 605 
bis 606. 17/8. 613—14. 19/8. Flis, Tarragona, Spanien.) RtłHLE.

4. Tierphysiologie.
H u g h  Mc G uigan, Die Wirhung des Ptydlins. In Ubereinstimmung mit Er- 

gebnissen yon C h i t te n d e n  und Sm ith (Tr. Connecticut Acad. Arts and Sc. 6. 
343) fand Vf. unter Benutzung des Verf. yon Lew is und B e n e d ic t zur Best. der 
UmsatzgroBe, daB in yerd. Lsgg. das Ptyalin auf Starkę mit einer Geschwindigkeit 
einwirkt, die direkt proportional seiner Menge ist, daB aber bald die Spaltunga- 
prodd. hindernd einwirken. Die hindernden Prodd. sind nicht Destrose oder 
Maltose; diese yermógen zwar auch die W rkg. vom Ptyalin auf Starkę zu hemmen, 
aber erst bei einer Konz., die fiir die yorliegenden Verss. nicht in Betracht kommt. 
Der Gleichgewichtspunkt wird erreicht, wenn ca. 70°/o der Starkę, berechnet ais 
Dextrose, in Zucker yerwandelt sind; dies ist bo gut wie unabhangig yon der 
Konz. der Starkelsg. Es scheint, daB wahrend der Verdauung sich das Ptyalin 
mit der Starkę yereinigt und dann eine Wrkg. ausiibt, die zur Spaltung fiihrt. 
(Journ. Biol. Chem. 3 9 . 273—84. Sept. [21/7.] 1919. Chicago, Univ. of Illinois.) S f.

H. C. Sherm an, J .  C. W in ters  und V. P h illip s , Wirksamkeit von Hafer- 
eiweip le i der Ernćihrung des erwachsenen Menschen. (Ygl. Sh e k h a n  u . W in t e r s , 
Journ. Biol. Chem. 35. 301; C. 1919. I. 385.) Das EiweiB de3 Hafers erscheint 
nach dem Ausfall yon Yerss. iiber das N-Gleichgewicht demjenigen des Maises (1. c.) 
gleichwertig, sowohl wenn beide ais einzige N-Quellen, ais wenn sie mit einem 
gleichmaBigen geringen ZuschuB yon MilcheiweiB yerabreicht werden. (Joum. 
Biol. Chem. 39. 53—62. Aug. [4/6.] 1919. New York, Columbia Uniy.) Sp i e g e l .

H. C. S herm an , unter Mitwirkung von L. H. G ille tt und E m il O sterberg , 
EiiceifSerfordernis fu r  die Erhaltung des Menschen und die NahncirJcung von Brot- 
eiicei/}. (Vgl. S h e r m a n , W in t e r s  u. P h il l ip s , Journ. Biol. Chem. 3 9 . 53; yorst. 
Ref.) Nach den bisherigen fremden und eigenen Unterss. erscheint je  nach der 
kritischen Auswahl der Yerss. der tagliche EiweiBbedarf fiir einen Menschen von 
70 kg zu ca. 45,43 oder 41 g. Bei einer Nahrung, in der 9/i0 des EiweiB in Form 
yon gewohnlichem W eizenbrot, Mais- oder Hafermehl gegeben wurden, erwiesen 
sich bei geeigneter Beikost 33—40 g  ais genugend. (Journ. Biol. Chem. 41. 97 bis 
109. Jan. 1920. [13/11. 1919.] New York, Columbia Uniy.) Sp ie g e l .

H. C. Sherm an, unter Mitwirkung yon A. R. Eose, M ath ilde  Koch, E liza-
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b e th  M athew s und E m il O sterberg , Phosphorbedarf sur Erhaltung beim Menschen. 
Nach denselben Grundaatzen, wie der Bedarf aa  EiweiB (vgl. Journ. Biol. Chem. 41. 
97; yorst. Ref.), wurde derjenige an P aus eigenen Verss. und yergleiehbaren Au- 
gaben anderer Uutersucher zu tiiglich 0,87 g fiir Manner und 0,89 g fiir Frauen 
von 70 kg im Mittel gefunden. (Journ. Biol. Chem. 41. 173—79. Febr. 1920. 
[15/12. 1919.] New York, Columbia Umy.) Sp ie g e l .

E. B. H a r t  und H. S teenbock, Erhaltung und Verniehrung bei Eomfruchten 
und dereń Produktcn ais alleiniger Nahrung. Es wird gezeigt, daB m it Cerealien- 
samen allein oder daraus gewonuenen Prodd. Schweine lange Zeit in gutem Zu- 
stande erhalten werden konnen, wenn diese Futterm ittel in ublicher Weiee, namlich 
mit gewohnlicliem Salz und natiirlichem W ., zubereitet sind, daB aber auch dann 
die Ernahrung keine vollkommene ist, und die Jungen so ernahrter T iere um so 
hinfalliger sind, je  liinger diese Art der Ernahrung gedauert hatte. (Journ. BioL 
Chem. 39. 209—33. S ep t. [8/7.] 1919, Madison, Univ. of Wisconsin.) S p ie g e l .

H ow ard  B. Lew is, Der antiskorbutische Wert der Banane. Bei ausschlieB- 
licher Eruiihrung mit Bananen gehcn Meerschweinchen nach Gewichtsyerlust in 
20—30 Tagen zugrunde; die Autopsie ergibt deutlichen Erschopfungszustand, aber 
keine fiir Skorbut charakteristischen Schadigungen. Gibt man 25 g Bananen 
ais Zulage au einer Kost yon gerolltem Hafer, so wird das Auftreten von Skorbut 
yerhindert, aber kein u. Waehstum junger Tiere ermoglicht Solches wird ohne 
Skorbut eTreicht, wenn 10—15 g einer fur sich noch prompt zum Skorbut fiihrenden 
Kost yon gerolltem Hafer mit Kleie, Milch, Casein und anorganischen Salzen zu- 
gegeben werden. (Journ. Biol. Chem. 40. 91—101. Nov. [14/8.] 1919. Urbana, 
Uniy. of Illinois.) Sp ie g e l .

R. A dam s D u tch e r, Vitaminstudien. I V ■ Antineuritische Eigenschaften ge- 
icisser physiologischer Anregungsmittel. (III. vgl. Journ. Biol. Chem. 36. 551; C. 
1919. I. 767.) Thyroxiu (vgl. KLe n d a l l , Journ. Biol. Chem. 39. 125; C. 1920.
III. 314), getrocknete Sehilddriise, Tethelin und Pilocarpin bringen anscheinend 
yollige Erholung in gewissen akuten Fallen von Yogelpolyneuritis, doch kam ea 
nicmals zu so unmittelbarer Wrkg., wie nach Verfutterung von Vitaminpraparaten. 
Dies wird in Zusammenhang damit gebracht, daB letztere neben dem sogenannten 
Vitamin noch P, S und organische Substanzen enthalten, die fur Wiederherst. und 
Aufbau yon Gewebe zweifellos notig sind. (Journ. Biol. Chem. 39. 63—68. Aug. 
[20/6.] 1919. St. Paul, Uniy. of Minnesota.) Sp i e g e l .

B. A dam s D u tcher, E d ith  M. P ie rso n  und A lice B ie s te r , Yitaminstudien. 
V. Die antiskorbutischen Eigenschaften von róhem Rind/leisch. (IV. ygl. D u t c h e e , 
Journ. Biol. Chem. 39. 63; yorst. Eef.) Meerschweinchen, die mit Hafer, W . und 
so viel Milch, daB der Skorbut dadurch nicht yerhindert wurde, gefuttert wurden, 
zeigten keine Abweichungen bzgl. Ausbruchs der Krankheit und Lebenslaoge, 
v.enn der Nahrung noch wss. Auszuge yon 5—20 g rohem Rindfleisch zugefiigt 
wurden, wahrend Zusatz yon Orangensaft, gleichyiel ob ohne oder mit dem Fleisch- 
auszug, die Krankheit yerhinderte. (Journ. Biol. Chem. 42. 301—10. Juni. [30/3.] 
St. Paul, Uniy. of Minnesota.) Sp i e g e l .

Thom as B. Osborne und L a fay e tte  B. M endel, unter Mitwirkung yon E dna  
L F e r ry  und A lfred  J .  W ak em an , Ernahrungsfaktoren in  Pflanzengeweben 
I I .  Die Verteilung des tcasserlóslichen Vitamins. (Vorlaufige Mitteilong.) Zu den 
bereits bekannten pflanzlichen Tragern dieses Faktors gesellen V£F. jetzt die Zwiebel, 
Wurzel der weiBen Riibe, Blatter, Stengel und Wurzeln der Runkelriibe, Tomaten- 
fracht. Bei reifem Heu war die Wrkg. geringer ais bei unreifem. (Journ. Biol. 
Chem. 39. 29—34. Aug. [9/6.] 1919. New Hayen, Connecticut Agric. E ip . Station; 
Y a l e  Uniy.) Sp ie g e l .

II. S. 48
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Thom as B. Osborne und L afay e tte  B. M endel, unter Mitwirkung yon A lfred  
J .  W ak em an , Erndhrungsfaktoren in  Pflanzengeweben. I I I .  Weitere Beobachtung 
iiber die Yerteilung von wasserlSslichem Yitamin. (II. vgl. Journ. Biol. Chem. 39. 
29; yorst. Ref.) Vergleichende Verss. an jungen Ratten mit yerschiedenen ge- 
trockneten Pflanzen ergaben groBeren Gehalt an wasserl. Yitamin bei Alfalfaheu 
und Klee, recht groBen auch bei Tomaten, wahrend Timotheebeu enttausehte. 
Spinat, Kohl, Steckriibe u. Karotte zeigten sich ziemlich gleichwertig, ihnen nahe 
auch Kartoffeln, ohne merklichen Unterschied des Alters. (Journ. Biol. Chem. 41. 
451—68. Marz. [17/1.] New Hayen, Connecticut Exp. Station; Ya l e  U niv, S h e f 
f ie l d  Lab. of Phyaiol. Chem.) Sp ie g e l .

Thom as B. Osborne und L afay e tte  B. M endel, unter Mitwirkung yon A lfred  
J. W ak em an , ErnahrungsfaJcturen in  Pflanzengeweben. IV . FMlosliches Vitamin. 
(III. vgl. Journ. Biol Chem. 41.451; yorst. Ref.) Wie schon friiher gezeigt wurde, 
sind yon eioigen grunen Pflanzen, die nach Troćknen bei 60° durch A. gewonnenen 
Extrakte ais fettl. Faktor wirksam; vom Estrakte grunen Grases geniigten schon 
42 mg taglicb, urn bei jungen Ratten, die infolge Mangels an jenem Faktor in der 
Nahrung im Verfall waren, Wiederaufnahme des Wachstums herbeizufiihren. Dieser 
Estrakt, und ebenso solche yon Alfalfa oder Spinat, beseitigte auch die charak- 
teristische Augenkrankheit der Ratten. Bei 60° getrocknete Tomaten sind wirksam, 
der A .-Eitrakt aber nicht. Yon Alfalfa, Klee, Timothee, Spinat sind 0,1 g Trocken- 
material mindestens der gleichen Menge Butterfett gleichwertig, Kohl wirkt 
schwacher. Auch in  Karotten und Kartoffeln (yon diesen wurden groBe Mengen 
yerfuttert) ist ofłenbar fettl. Yitamin yorhanden. (Journ. Biol. Chem. 41. 549—65. 
April. [16/2.] New Hayen, Connecticut Agric. Exp. Station, Y a l e  Uniy.) S p ie g e l .

H a r r ie t te  Chick und E. M a rg a re t H nm e, Notie iiber die Wichłigkeit ge- 
nauer und quantitativer Mesmngen bei Experimenten iiber Ernahrung und Er- 
ganzungsttoffe. Es wird mit Nachdruek darauf hingewiesen und gegeniibcr einer 
Kritik friiherer gleichartiger AuBerungen aufrecht erhalten, daB der W ert der meisten 
einschliigigen Arbeiten durch Vernachlassigung derartiger MaBnahmen yerringert 
wird. (Journ. Biol. Chem. 39. 203—7. Sept. [7/7.] 1919. London, L is t e r  Inst. of 
Preyentiye Medicine.) Sp i e g e l .

R aym ond  L. S teh le , Einige Angaben betreffs der angeblichen Beziehungen der 
Katalase zu, tierischen Oxydationen. Nach Veifiitterung yon Fleisch oder Beibringung 
yon Saccharin, Oxybuttersaure, A lanin  u. Glycin wurden nur geringe Zunahmen 
im Katalasegehalt des Blutes festgeatellt, durehaus nicht in dem yon B u r g e  an- 
gegebenen Grade. Es wird nachgewiesen, daB Veranderungen im Katalasegehalt 
des Blutes durch solche in der Zahl der roten Blutkorpurcheu bedingt sind. Diese 
Erkliirung diirfte richtiger sein ais die yon B o r g e  yerfochtene einer direkten Be- 
ziehung des Katalasegehaltes zu den biologischen Osydationen. (Journ. Biol. Chem. 
39. 403—20. Sept. [29/7.] 1919 Philadelphia, Univ. of Pennsylva'iia.) Sp ie g e l .

R aym ond L. S teh le  und A ith u r  C. M cC arty , Weitere Befunde betreffs der 
angeblichen Beziehung der Katalase zu tierisóhen O-cydationen. (Vgl. St e h l e , Journ. 
Biol. Chem. 39 403; yorst. Ref.) Auch bei erheblich yerschiedenen Stoffwechsel- 
stadien wurde im Blute yon Kaninchen und Katzen keine eiitsprechende Anderung 
des Katalasegehaltes gefunden. (Joum Biol. Chem. 42. 269—72. Juni. [15/4.] Pbila- 
delphia, Uniy. of Pennsylyania, School of med.) Sp i e g e l .

R u th  Okey, Studien iiber das Yerhalten des Inulins im Tierhorper. II. Inulin  
im Verdauuvg$kanal. (I. vgl. Journ. Biol. Chem. 38. 33 ; C. 1920. IV. 479.) Inulin 
kann bei 37° durch Konzz. von HC1, wie sie n. im Magensaft yorkommen, gespalten 
werden, doch erfordert die yollstandige Spaltung erhebliche Zeit u. geht innerhalb
2—3 Stdn., der Zeit, die man fur den Aufenthalt im Magen schatzen kann, nur in
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geringem Grade vor sich. So war auch beim M enBchen nach Einnahme von Inulin 
im Gefo]ge eines Mahles von WeiBt-i in dem nach ca. 1% Stdn. entnommenen 
Mageninhalt der hochste Grad von Hydrolyse 9%  des gesamten Kohlenhydrat- 
gehaltes, von dem 20 Min. nach Einfiihrung noch vorhandenen Inulingehalte aber 
nie mehr ais 3% zu jener Zeit noch zugegen. W eitere Bebrutung der Probe fdhrta 
noch za einer Spaltung von 65%. In sterilen Estrakten der Eskremente yon ver- 
schieden erniihrten Menschen, nicht aber yon einem Hunde u. yon Meerschweinchen, 
konnte ein Enzym nachgewiesen werden, das aus Inulin reduzierenden Zucker zu 
bilden yermag. (Journ. Biol. Chem. 3 9 . 149—62. Aug. [30/6.] 1919, Urbana, Unir. 
of Illinois) S p ie g e l .

J. F. L ym an  und B e rn a rd  S a y m n n d , Wirkung eiweipreićher saurtbildender 
Nahrung a u f die Ausscheidung von Ammoniak durch Kaninchen Kaninchen scheiden 
bei eiweiBreicher Kost, in der die sśiurebildenden Elemente iiberwiegen, deutlich 
sauren Harn mit merklichem Gchalt an NHS aus. Zusatz von Na-Citrat zu solcher 
Kost bewirkt deutliches Sinken der Aciditiit u. bei geniigender GroBe Verschwinden 
des NH3 im Harn. W ild der Milch, die fur das Kaninchen eine Kost genannter 
Art darstellt, NH4-Lactat in geringer Menge zugesetzt, bo  tritt in der NH,-Aua- 
Bcheidung eher Sinken ais Steigerung ein. (Journ. Biol. Chem. 3 9 . 339—46. Sept. 
[12/7.] 1919. Columbus, Ohio State Univ.) S p ie g e l .

C harles W. G reene, Biochemische Anderungen im  Muskelgewebe des Kónigs- 
lachses wahrend des Fasłens bei der Laichwanderung. Die Unterss. ergaben folgende 
Veranderungen bei Oncorbynchus tschawytscha im ColumbiafluB bei den Stationen 
Ilwaco an der Miindung, W arrendale 130 Meilen aufwarts unterhalb der Fiille, 
Seufert oberhalb der Fiille, Ontario am SnakefluB 700 Meilen oberhalb der See, 
gerade unterhalb der Laichgriinde des Payetteflusses u. in den Laichgriinden yon 
Cazadero am LorenzofluB 130 Meilen oberhalb der See: Bezogen auf fettfreies Ge- 
webe, bleibt der W a s s e r g e h a l t  in den drei unteren Stationen konstant (74,8— 
75,0—74,9°/0), steigt bei Ontario auf 77°/0 und in den Laichgrunden auf 81,5%. 
Der A s c h e n g e h a l t  erfahrt erst in den Laichgriinden eine geringe Verminderung. 
Die N e u t r a l f e t t e  yermindern sich yon durchschnittlich > 1 5 %  allm&hlich bis zu 
2,24%, p h o s p h o r h a l t ig e  F e t t e  (L e c ith in e )  von l,18°/0 auf 0,44%. Die o rg a- 
n is e h e n  E x t r a k t iv s to f f e  yermehren sich absol. in den letzten Stadien der 
Wanderung, ihr Verhaltni? zuin EiweiB ist in den Laichgriinden 50% hoher ais in 
der Norm, wahrend das Verhiiltnis zum W assergehalt yerhaltnismaBig konstant 
bleibt. Der E iw e iB g e h a l t  (bezogen anf fettfrt-irn Zustand) sinkt von duich- 
schnittlich 20 auf 14°/0. Da der Muskel physiologisch durchaus kraftig bleibt, 
muB man schlieBen, daB yon dem ursprunglichen Gehalte ca. 30% gespeichertes 
EiweiB darstellen. (Journ. Biol. Chem. 39 . 435—56. Okt. [31/5.] 1919. Columbia, 
Urny. of Missouri.) Sp ie g e l .

C arl H. G reene , Veranderungen in den stickstoffhaltigen Exłraktivsłoffen im 
Muskelgcwebe des Kdnigslachses wahrend des Fastens bei der Laichwanderung. (Vgl. 
Ch. W. G r e e n e , Journ. Biol. Chem. 3 9 . 435; yorst. Ref.) In Bestatigung u. Er- 
ganzung der yorstehenden Angaben stellt Vf. besonders noch folgendes fest: Der 
relatiye Gehalt yon N in den organischen EitraktivTstofi'en bleibt wahrend der 
Wanderzeit annahernd konstant. Der NichteiweiB-N im fettfreien Muekel nimmt 
zu, im Verhaltnis zum EiweiB um fast 100%. Die Konz. yon Amino-N in bezug 
auf das Muskelwasser nimmt von 0,82 auf 1,00%> zu bei der Steigerung des Stoff- 
wechsela bei Beginn der W anderung, zeigt dann keine weitere Yerandernng, die 
Menge der Aminosiiuren bangt also dann von der Wassermenge ab. Die W erte 
fur Kreatin-N zeigen erhebliche Schwankungen, bleiben im allgemeinen in gleicher 
Hohe wie in der Norm, daher im Verhaltnis zum EiweiB deutlich yermehrt. — Be- 
sondere Bedeutung wird der durch diese Unters. angezeigten Eiistenz eines Mechanis-
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mus, der die Konz. yon Amino-N in den Gcwebsfll. regelt, beigelegt. (Journ. Biol. 
Chem. 39. 457—77. Okt. [31/5.] 1919. New Hayen, Ya l e  Uniy.) Sp ie g e l .

Leroy S. P a lm e r und H a rry  L. K em pster, Beziehung der P/lanzciicarotinoide 
zu Wachstum, Fruchtbarkeit und Yerinthruwg des Gefliigels. Es konnten bei einer 
N ahruD g, die nur geringste Spuren, yielleieht gar kein Carotinoid entbielt, weiBe 
Leghornhubner vom Auaschliipfen bis zur Reife aufgezogen werden. Die erwachsenen 
Hennen zeigten dann n. Fruchtbarkeit, und auch die carotinfreien Eier yeibielten 
gich normal. Es wuebs eine zweite Generation heran, die von Anfang an caro- 
łinoidfrei war, und allem Anachein nach auBen dem Fehlen der naturlichen gelben 
Hautfarbung nicbts Abnormes aufwies. Es sebeint daher der naturliebe gelbe 
FarbstofF des Gefliigels, der von dem Xanthophyll der Nahrung herstammt, wenigstens 
fttr eine Generation die Fruchtbarkeit und Yermehrung nicht weaentlich zu beein- 
flussen. Der Eidotter, der infolge dieser Art von Ernahrung ohne seine naturliche 
Xanthophyllfarbung ist, zeigt noch eine geringe Restfarbung. Der FarbstofF konnte 
leicht mit Aceton ausgezogen werden, es gelang aber biaher nicht, ihn mit Bili
rubin oder einem anderen bekannten FarbstofF zu identifizieren. (Journ. Biol. Chem. 
39 . 299—312. 1 Tafel. Sept. [9/7 ] 1919. Columbia, Univ. of Missouri.) Sp ie g e l .

L eroy  S. P a lm e r  und H a rry  L. K em pster, Die physiólogische Beziehung 
rwischen Fruchtbarkeit und der naturlichen Gdbfdrbung der H aut bei gewissen Ge- 
jl&gelstammen. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 3 9 . 299; yorst. Ref.). Das wohlbekannte 
Verschwindcn der gelben Farbę aus Ohrlappen, Sehnabel, Beinen usw. von Leghorn- 
u. amerikanischen Hennen wahrend der Legeperiode beruht darauf, daB das Legen 
den Weg der Xanthophyllausscheidung von diesen Hautteilen a u f  das Dotter ab- 
lenkt, und daB das bereits in der Epidermis abgelagerte Xanthophyll allmahlich, 
infolge der naturlichen Yerauderung in der Hautatruktur schwindet. Dieses 
Schwinden findet um so langsamer statt, j e  dicker die Epidermis ist. D as  Xantho- 
phyll in den genannten Teilen der Epidermis findet sich in Form von Komern mit 
wenig oder gar keinem Fett, hauptsachlich im M ALPlGHlschen Netz, aber auch lilngs 
der Blutcapillaren des Unterhautgewebes. Solange das Legen anhalt, kann das 
Xanthophyll in dei Haut nicht wieder hergestellt werden, trotz groBen tjberschusses 
von FarbstofF in der Nahrung. Auch das Fettgewebe nimmt in dieser Zeit das 
Xanthophyll nicht auF. (Journ. Biol. Chem. 3 9 . 313—30.2 Tafeln. Sept. [9/7.] 1919. 
Columbia, Univ. of Missouri.) Sp ie g e l .

L eroy S. P a lm e r und H a rry  L. K em pster, Der Einflufi spezifischer Ernahrung 
und gewisser Farbstoffe a u f die Farbę des Eigelbs und Kdrperfetts von Geflugel. 
(Vgl. Journ. Biol. Chem. 3 9 . 299. 313; yorst. RefF.) Carotin und der orangegelbe 
Farbstoft yon Annattosamen waren ohne EinfluB auf die Farbę des Fettgewebes, 
Sudan III  farbt es nur bei nichtlegenden Hennen, ist auf die Farbung der sicht- 
baren Hautteile auch dann ohne EinfluB. Dagegen hat Xanthopbyll, in Form yon 
gelbem Mais yerfuttert, sowohl auf die Farbung des Fettgewebes ais auf die der 
Haut bei weiBen Leghornhuhnern unmittelbare W rkg. An legenden Hennen, die 
carotinfrei ernahrt waren und infolgedessen Eier m it carotinfreiem Dotter legten, 
konnte so der Xanthopbyllgehalt yerschiedencr Futtermittel gepruft werden. Er 
zeigte sich reichlich nur bei gelbem Mais und Grunfutter, in geriD gem  Grade bei 
Hanfsamen, Gerste, Kleberfutter und rotem Mais, wahrend Weizen, Weizenkleie, 
Hafer, Baumwollsamenmehl, Rapssamen, Fleischabfalle und Blutmehl nur zu ver- 
nachlassigende Mengen enthielten. (Journ. Biol. Chem. 39 . 331—37. Sept. [7/7.] 
1919. Columbia, Uniy. of Missouri.) S p ie g e l .

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteile.
E u th  Cessna und C hester C. F o w le r , Studien uber den Magenriiclcstand.

III. Aminosaurestickstoff. (II. y g l. F o w lf .r  und Z e n t m i r e , Journ. of the Amer.
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med. assoc. 68. 167.) Das Volumen des Riickstandes wurde in dicsen Verss. durch- 
schnittlich niedriger, zu 35 ccm (5—83 ccm), gefunden ais friiher, die W erte fur Ge- 
samtsaure, freie Saure, Pepsin und Trypsin dagegen ebenso, D. durchschnittlieh
1,006. Der Aminosaure-N betrug durcbscbnittlich 32,6 mg (17,14—67,26 mg) in 
100 ccm. Danach scheinen die von Z u n z  bei Krebsfallen gefundenen hohen W erte 
nicht mehr yon charakteristischer Bedeutung. Eine Beziehung des Aminosaure-N 
zu den anderen oben genannten W erten hat sich nicht ergeben. (Journ. Biol. 
Chem. 39 . 25—28. Aug. [21/6.] 1919. Ames, Iowa State College.) Sp i e g e l .

L loyd  K. R iggs, Wirkung von Salzen a u f den Stoffwechsel der Nerven. Die
B. von CO, durch den n. Nery erleidet in R iN G ER scher Lsg. eine fortschreitende 
Abnahme, in isotonischer L?g. yon N a,S04 anfangs auch, dann a b e r  tritt infolgc 
Reizwrkg. der Salzlsg. plotzliche Zunahme ein. Dagegen wird durch KC1 die CO,- 
Produktion herabgesetzt (Joum. Biol. Chem. 39. 385—402. Sept. [7/7.] 1919. Uniy. 
of Chicago.) Sp ie g e l .

K. L. G ad-A ndresen, Konzentration des Ammoniaks im Blute. Vergleich mit 
der Konzentration des Ammoniaks in verschiedtnen Sekreten und Geiccbcn, besonders 
im Muskel geiccbe. Die ira Vergleich zum NH,-Gehalt des Blutes hohen W erte fur 
NH, im Muskel erklaren sich dadurch, daB im Muskel alsbald eine Umwandlung 
yon Harnstoff in NH, vor sich geht. Bei einem Yerf., das diese Umwandlung ver- 
hindert, wurden sowohl im Muskel ais auch im Herz-, Leber- und Fettgewebe, in 
Galie, Ruckenmarksfl. und Humor aąueus die NH,-Konzz. gleich denen im Blute 
gefunden. Dieses Verf. besteht daiin , daB das mSglichst sofort nach Totung des 
Tieres entnommene Gewebstuck (3—5 g) sofort in auf —20° abgekiłhlten 96°/0ig. A. 
gebracht, darin abgewogen und mit ihm unter Zusatz von ebenfalls unter 0° ab- 
gekuhltem Sande zerrieben wird. Das NH, wird dann in ublicher W eise durch 
einen Luftstrom ausgetrieben. Soli zngleich der Harnstoff bestimmt werden, so 
wird die zerriebene Gewebsmasse abfiltriert und mit ca. 50 ccm A. gewasehen. 
Dem Filtrat werden noch 10 ccm W. und 10 ccm einer 69/00ig. Lsg. von K H ,P 0 4 
zugefiigt, aus der Mischung in einer Petrischale bei nicht iiber 25° der A. zum 
Verdunsten gebracht; die restierende wss. Lsg. wird dann in 2 gleiche Teile ge- 
teilt, in einem das NH, bestimmt, im anderen der Harnstoff nach dem Verf. yon 
M a r sh a l l  jr. und D a v is  (Journ. Biol. Chem. 18. 53; C. 1914. II. 580.) (Journ. 
Biol. Chem. 39. 267—71. Sept. [14/7.] 1919. Kopenhagen, Lab. f. Zoophysiol. d. 
Univ.) Sp ie g e l .

E ric h  K lose , Zur Kenntnis der Eorperzusammentetzung bei Ernahrungs- 
stSrungen. II . Mitteilung. Der Chemismus der Haut bei Ernahrungsstorungen. Die 
Unterss. beriicksichtigen den Gehalt der H aut an W., Gesamtasche, K, Na u. Cl 
und fuhren zu dem Schlusse, daB der EinfluB yon Ernahrungsstorungen auf die 
Haut recht betrachtlich ist, ohne daB es im einzelnen gelingt, den Anteil ab- 
zugrenzen, den akute Storungen, A lter, Konstitution, Emahrungsvorgeschichte u. 
yorangegangene andere Krankheiten an den Verschiebungen in der Zus. der Haut 
haben. (Jahrb. f. Kinderheilk. 91. 157— 81 ; ausfiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 
2 . 394— 95. Ref. L u s t .) Sp ie g e l .

H o w ard  W . H a g g a rd  und Y an d e ll H enderson , unter Mitwirkung von H. H.
B eat ty  und W . H. T a lia fe rro , Hamatorespiratorische Funktionen. Yff. eutwickeln
ein COs-Diagramm des Blutes, beruhend auf Best. der CO,, die das Blut enthalt, 
nachdem es bei 38° mit yerschiedenen Mischungen von Luft und CO, ins Gleich- 
gewicht gebracht wurde. — Bei intrayenoser Beibringung yon HC1 wird die Dis- 
soziationskurye des Blutes progressiy em iediigt, die arteriellen Werte folgen aber 
dauemd oder kehren nach kurzer Abweichung zuruck zu der Linie des gleicb- 
maBigen Yerhaltnisses H ,C O ,: NaHCO, (gleichmaBiger CH), die ais OC-Linie be- 
zeichnet wird. Dieser Ausgleich wird durch die Atmung bewirkt und erhiilt sich
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ho lange, wie Betrag und Geschwindigkeit der Saureinjektion die Leistung ver- 
starkter Atmung nicht uberschreiten. Danach ist CH, nicht HCO„, ais das „Hor
mon der Atmung“ zu betrachten. Bei tJberschuB von Saure yersagt der respira- 
torische Ausgleich, tritt Abweichung der arteriellen W erte nach der sauren Seite 
von CH ein, und hebt sich diese, bis schlieBlich der Tod eintritt. W ahrend eines 
Stadiuras yon selbst geringer Acidose yerursachen Inhalationen von COa oder Ruck- 
atmung in sonst harm loBen Graden eine weitere Ablenkung nach der sauren Seite. 
Auch Morphin ist bei der wahren Acidose besonders toxisch. — Beibringung yon 
Alkali hebt die Dissoziationakurye. Es kann dabei zeitweise eine Ablenkung der 
arteriellen W erte nach der alkal. Seite der OC-Linie eintreten, aber mit baldiger 
Riickkehr zu dieser. — Einzelheiten und Folgerungcn miissen im Original eingesehen 
werden. (Journ. Biol. Chem. 8 9 . 163—201. Aug. [30/6.] 1919. New Haven, Y a l e  
Medical Scbool.) S p ie g e l .

W ilh e lm  N onnenbruch , Uber die innere Hyperglucamie. Zur Priifung der 
inneren Hyperglucamie B e r n s t e in  und F a l t a s  (Arch. f. klin. Med. 125), einer im 
hepato-pulmonalen GefaBgebiet bestehenden, aber in der Peripherie nicht nachweis- 
baren Steigerung des Blutzuckergehaltes, wurde bei Kaninchen gleichzeitig oder 
kurz hintereiuander Blut aus dem Ohr und durch percutane Punktion aus dem 
reehten Herzen gewonnen und mit der Mikromethode nach B a n g  auf seinen Zucker- 
gehalt untersucht. Bei einer Hyperglucamie im Blute des reehten Herzens fand 
sich atets auch eine Hyperglucamie im peripheren Blute. Erstere war nur bei 
hohem Blutzuckergchalt (0,2%) um ein geringes (0,0235%) hoher. Diese Befunde 
aprechen also nicht fur die besondere Bedeutung einer „inneren Hyperglucamie1'. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 86. 251—65. 28/6. Wiirzburg, Med. Klinik.) Gu.

W. N onnenbruch  und W. Szyszka, Uber die Veranderungen im JBlut und  
B arn  nach intravcndsen Zuckerinfusionen beim Menschen. Vff. untersuchten an 
Herzkranken, wie rasch Glucose nach intravenoser Injektion (30—60 g in 15 —20%ig. 
Lsg.) aus dem Blute yerschwindet, und beobachteten die dabei stattfindenden Yer- 
anderungen der Blutkorperchenzahl, des SerumeiweiBes, des Serum NaCl und die 
Intensitat der Glucosurie. Die einzelnen Blutwerte zeigten unabhangig yoneinander 
erhebliche Schwankungen, am atarksten bei den roten Blutkorpercben und beim 
Serum-NaCl, weniger beim SerumeiweiB. Die Schwankungen yerlaufen bald im 
Sinne einer Konz., bald im Sinne einer Verdunnung, und deuten auf einen lebhaften 
Safteaustausch zwischen Blut und Gewebe. Der Blutzucker stieg nur wenig an 
(maximal 0,37%). Der Zuckeryerluat durch den Harn betrug nur 1—2%  und war 
etwaa hoher bei reichlicher Diurese. Ein Zusammenhang zwiachen Blutyerdunnung 
und Diureae bestand n icht (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 86. 281—306. 28/6. 
Wiirzburg, med. Klinik.) GCGGENHEIII.

J- Jaco b so n , Die Wirkung des Benzylalkohols a u f Toxir.e und Tulerkulin. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 8 3 . 255; C. 1 9 2 0 . I. 7S3.) Benzylalkohol 1 :1  Million 
fallt EiweiB und hebt die Diastasewirkung auf. Mit Diphtherietoxin oder Tetanua- 
toxin gemischt (1 mit 0,5), hebt es dereń Giftigkeit auf. Bei Tuberkuliu ist der 
Erfolg der gleiche, soweit er das Fieber betrifft. Yorher tuberkuloa infizierte 
Meerschweinchen iiberstehen die Tuberkulose, wenn sie mit Tuberkulin u. Benzyl
alkohol gespritzt werden. (C. r. soc. de biologie 83 . 525—27. 24/4.* Paria, Inst. 
P a s t e u r .) MUl l e r .

D aum as und M ilh e , Die Wirkung von Toxinen aufeinander m d  von Seris 
a u f Toxine. Tetanustosin, yor Diphtherietoxin eingespritzt, erhoht, nach ihm yer- 
zogert es den E intritt dea Todes. Auf das Gemisch yon Diphtherietoxin Antitoxin 
wirkt Tetanustoxin nicht. Tetanusheilserum scheint die Giftigkeit yon Diphtherie- 
toxin zu steigem, Diphtherieheilserum die des Tetanustosina herabzusetzen. (C. r.
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soc. de biologie 83. 538—39. 24/4.* Nizza, Lab. fur Bakteriologie der Kranken-

P a n l I lirac h  und R ic h a rd  M ayer-P u llm ann , Untersuchungen mit H ilfe der 
inUrferometrischen Methode eum Studium der Abwehrftrmente bei Iłindcrluberkulosc. 
Die Versa. wurden mit der neuen 1 mm-Kammer (H ir s c h  und LOWE, Ferment- 
forachung 3. 311; C. 1920. IV. 162) ausgefuhrt. Ais Taberkelbacillen kamen die 
Riickstande von der Her3t. des Perlauchttuberkulins (Hoehster Farbwerke) zur Ver- 
wendung, ais Organe solehe von tuberkuloaen und makroskopisch tuberkulosefreien 
Rindern, sowie Tuberkel aus Leber. Sera normaler Tiere yeimochten mit einer 
Ausnahme, wo verborgene Tuberkulose angenommen wird, die Substrate nicht ab- 
zubauen. Von kranken, aber nicht tuberkulosen Tieren ergab eins kcinerlei Ab
bau, eins (Milzschwellung) nur Abbau der Milz, eins (yerkaste Echinokokken in  der 
Lunge) Abbau von n. Lunge, nicht aber yon tuberkuloser Lunge, n. und tuber
kuloser Lungenlymphdruse oder Tuberkelbacillen, eins (Metritis hamorrhagica mit 
Fieber) Abbau von n. Lunge und Tuberkelbacillen. Die Sera Tuberkuloser zeigten 
meist mehr oder minder starkes Abbauvermogen gegen Tuberkelbacillen, n. und 
tuberkulose Lunge, n. Lungenlymphdriiscn, Leber uud Milz, in dem einen darauf 
gepriiften Falle auch auf Tuberkel. (Fermentforsehung 4. 64—75. 12/8. [22/1.] 
Jena, Pharmak. Inst. d. Uniy.) SPJEGEL.

W . H. V e il , Uber die AusWsutig intermediarer Kochsalzvcrschicbungcn tom 
ZentraJnervensystem aus. 1. Mittlg. Vf. untersuchte an Kaninchen die Verschie- 
bungen des NaCl G-ehaltes, welche im Blute u. im K a m  nach LSsion des 4. Ven- 
trikels — Salzstich — auftreten. Es ergab sich eine Polyurie und Polychlorurie, 
begleitet yon einer Hypochloramie und Hydramie, der nach einiger Zeit eine Ein- 
dickung des Blutes folgte. Die Ver&nderungen im Blute sind nicht bedingt durch 
die yermehrte Nierensekretion; sie treten auch auf nach beidseitiger Nephrektomie 
und beruhen wahrscheinlich auf einem nervosen Rciz, welchcr dem chemischen 
Reiz des Tkeocins entspricht, desaen W rkg. ahnliche Verschiebungen im NaCl Gehalt 
des Blutes herbeifuhrt. Ea wird yermutet, daB der hypochloramische Typu8 dea 
Diabetes insipidus ahnliche Yerhaltnisse darbietet 'wie der Salzstich. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 87. 1S9—200. 27/8. Frankfurt a/M., Med. Klinik d. Uniy.) Gu.

M. B iirg e r , Die Wirkung der Muskelarbeit a u f Blut- und Harnzucker beim 
Diabetiker. Beim Diabetiker sind die Schwankungen des Plasmazuckers im An- 
schluB an eine korperliche Arbeit (Treppensteigen) erheblich groBer ais beim Ge- 
Bunden. Charakteriatisch ist das haufige Auftreten einer Arbeitshyperglucamie, 
dereń Intensitat namentlich vom Glykogenbestand der Leber abhangt. Ist dieser 
groBer (bei diatetiseh Unbehandelten und nach Kohlenhydratzufuhr), so ist auch die 
Hyperglucamie starker. Einen EinfluB hat auch der Charakter des D iabites (der 
Altersdiabetiker reagiert weniger stark ais der jugendliche) und die Erregbarkeit 
des Neryensystems (starkere Rk. der Frauen und der Neryosen). Die U nache der 
Arbeitshyperglucamie beim Diabetiker ist die lockere F isaiion, bez w. leichtere 
Mobilisierung des Glykogens. Neben abnormer Arbeitshyperglucamie zeigt sich bei 
Diabetes auch eine abnorm groBe Hypoglucamie, bedingt durch den Zuckeryerbrauch 
in den arbeitenden Muskeln, zu dessen Kompensierung keine Glykogendepots zur 
Verfiigung stehen. Die Arbeitshyperglucamie der Diabetiker ist oft yerkniipft mit 
einer Aglucosurie. Letztere wird TeranlaBt durch eine Zuckerdichtigkeit der Nieren, 
welche yoraussichtlich infolge der Glykogenyerarmung durch neryosen Reiz heryor-
gerufen wird. (Arch. f. eip . Pathol. u. Pharmak. 87. 233—92. 27/8. Kiel, Med.

A. L aba t, Normale und pathologische Indolurie. Freiea Indol ist in kleinen 
M engen faat ste ts  im n. H ara yorhanden und muB deahalb unter die Gruppe der 
von M a il l a b d  ais „unregelmaBige n. Bestandteile“ bezeichneten Stoffe eingereiht

hau ser) MttLLER.

Klinik.) G u g g e n h e im .
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werden. In  seltenen Fallen ist die Menge des Indols pathologiach stark erhoht. 
(C. r. soc. de biologie 83 . 1089—90. 17/7. [6/7.*].) A r o n .

W . D enis und A. S. M inot, Die nicliteiweifSarttgen, stickstofflialtigcn Bestand- 
teile der Kuhmilch. Bestst. nach dem friiher (Journ. Biol. Chem. 37. 353; C. 1919.
IV. 117) angegebenen Verf. ergaben folgendcs: Der Gehalt an MilcheiweiB-N, 
Amino-N und Harnstoff wird durch die Art der Futterung beeinfluBt, indem hoher 
EiweiBgehalt des Futters eine Erhohung der betreffenden W erte herbeifuhrt. Im 
Colostrum sind diese W erte erhoht und niihem sich den normalen erst am yierten 
Tage nach dem Kalben. (Joum. Biol. Chem. 3 8 . 453—58. Juli. [24/5.] 1919. Boston, 
Massachusetts General Hoapital.) Sp i e g e l .

W . Denis, F r itz  B. T a lb o t und A. S. M inot, Nichteiioeiflartige stićkstoffhaltigc 
Bestandteile der Fraucnmilch. (Vgl. D e n is  und Mi n o t , Joum . Biol. Chem. 38 . 
453; vorst. Referat.) Die Unters. yon 71 Milchprobcn yon 46 Frauen ergab in 
je  100 ccm Gesamtnichteiwei8-N 20—37 m g, Harnstoff-N 8,3—16 mg, Amino-N
3—8,9 mg, yorgebildetes Kreatinin 1—1,6 mg, Kreatin 1,9—3,9 mg, Harnsiiure 1,7 
bis 4,4 mg. Die W erte filr Gesamt-N und Harnstoff stehen in enger Beziehung zu 
den in einer Reihe yon Fallen ermittelten W erten im Blute. (Journ. Biol. Chem. 
3 9 . 47 — 51. Aug. [11/6] 1919. Boston, Massachusetts General Hospital.) Sp i e g e l .

M. L oeper, G. F aro y  und J. Tonnet, Die Besłim mm g des protedlytischen 
Fcrmentce im Tumorensaft und Serum Krebskranker. Zu einer 2°/0ig. Peptonlsg. 
wurde einerseits Glycerinextrakt des Tumore, andererseits frisches steriles Serum des 
Kranken geaetzt, die Aminosauren durch Formoltitration sogleich und nach 24 bis 
48 Stdn. langer Aufbewabrung im Brutschrank bestimmt. Die auf diese Weise 
meBbare Fermentmenge war im Serum erheblich groBer ais im Tum oreitrakt und 
im n. Blutserum. (C. r. soc. de biologie 83 . 993—94. 3/7.*) A r o n .

W . Denis und A. 8. M ino t, E in  Ytrfahren zur Bestimmung geringer Mengen 
Blei in  Harn, Kot und Gcweben. Das Verf., dessen genaue Beschreibung fur die 
einzelnen Objekte im Original nachgelesen werden muB, beateht im wesentlichen 
darin, daB nach Schmelzen mit NaNO, und Ausziehen mit h. yerd. HC1, sowie 
Zusatz yon NH, das Pb ais Sulfid gefallt, der mit yerd. HC1 mehrmals gewaschene 
Nd. mit yerd. HNO, behandelt und aus der Lsg. das Pb elektrolytisch ais PbO, 
abgeschieden und jodometrisch bestimmt wird. — Es fand sich dabei, daB nach 
Elektrólyse von H N O z  in einem PlatingefiiB zugesetzte saure KJ-Lsg. in dem sorg- 
faltig mit destilliertem W. gewaschenen GefaB eine Rotfarbung heryorruft; diese 
gibt mit J  Blaufarbung und wird durch 1—2 Tropfen ’/»o n - ThioBulfatlsg. be- 
Reitigt. Die Ursaclie der Erscheinung, die bei dem angegebenen Yerf. beruck- 
sicbtigt werden muB, konnte nicht ermittelt werden. (Joum. Biol. Chem. 3 8 . 449 
bis 452. Juli. [24/5.] 1919. Boston, Massachusetts General Hospital.) S p ie g e l .

A. B. M&rf&n und H. D o rlen co u rt, Nachiccis der Gallenfarbstoffe in den 
Stuhlentleerungen lei der Kuhmikhernahrungsstorung des Sauglings (Glaserkitł■ 
stiihlen, Seifenstiihlen.) In den hellen weiBen „Seifenstuhlen11 der Siiuglinge fehlt 
der GallenfarbstofF fast niemals yollig; B iliru lin  und Biliverdin laesen sich durch 
die G łiEL iN sche Rk. meist in geringen Mengen nachweisen, die Sublimatprobe 
ist aber oft negatiy. Stercobilin und Stercobilinogen fehlen dagegen o ft Ob die 
helle Farbę der Stiible auf einer ungeniigenden Gallensekretion oder auf einer 
Veranderung der GallenfarbstofFe im Darm durch Faulnisprozesse beruht, liiBt sich 
schwer entscheiden; wahrscheinlicher ist ungenugende Gallensekretion, (C r. soc. 
d e  biologie 83. 1080 -8 2 .  17/7.*) A r o n .

SchluB der Bedaktion: den 11. Oktober 1920.


