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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Hermann Schelenz, Antoine Baume. K u rze  B io g rap h ie  B a d m żs . (Z tschr. f.

ano rg . u . a llg . Ch. 33 . 208. 31/8.) K o s e n t h a l .
C. Glucksmann, Zu Stanislao Cannizzaros Gcdenken. Wiirdigang der theore- 

tiechen Anschauungen Ca n n iz z a r o s  und ihrer Bedeutung fiir die chemiscbe 
Didaktik. (Pharm. Monatsh. 1. 65—73. 1/5. 77—90. 1/6.) B a c h s t e z .

Ch. Achard, Professor Armand Gautier. Nachruf mit Obersicht tiber die 
physiologiach chemischen Arbeitsgebiete des Forseliers. (C. r. soc. de biologie 83. 
1198-99. 31/7.*) A k o n .

Ja lia s  Baumann, Zwei Vorlesungsversućhe. I. Darstellung von Chlor aus Salz- 
tdure oder Chloriden mittels Salpetersaure. Die durch Einw. von HNO„ auf HCI 
oder Chloride entstehenden Chlor- Stickstoffverbb. konnen durch W. gespalten werden 
nach dem Verf. des Oaterr. Vereins fiir Chemiscbe und Metallurgische Produktion 
(Óaterr. Pat. 58734). Die Vers8. des Vfs. zeigen, daB bei UberschuB von O, aus- 
reicbender Menge W ., richtigem Verhaltnis von Chloriden und HCI und aus- 
reiehender Dephlegmation das gesamte Cl in reiner Form gewonnen werden kann. 
II. Fraktionierung von Salpetersaure. Bei dem Vers. des Yfs. ist es gelungen, 
aus yerd. HNO, eine 69,5°/0ige Saure durch Dephlegmation zu gewinnen u. starkę 
HNOj in Salpetersauremonohydrat und 42°/0ige Saure zu spalten. (Chem.-Ztg. 44. 
6 7 7 - 7 8 .  14/9.) J u n g .

Sven Oden, Die Struktur der Fdllungen. (Vgl. Svensk Kem. Tidskr. 32. 74—85; 
O. 1920. III. 223 und Svensk Kem. Tidskr. 32. 90—98; C. 1920. III. 326.) Die 
KornrergroBerung durch die sog. „Ostwaldreifung“ (verschiedene Loslichkeit der 
kleinen und grofien Krystalle) ist bei BaS04 gering. Die Erkliirung fiir die Um- 
wandlung der Fallung beim Erhitzen liegt darin, daB dies gewohnlich in stark 
elektrolythaltigcr Lsg. yorgenommen wird, wobei die irreversible Umwandlurig der 
zuerst gebildeten Sekundiiraggregate beschleunigt wird. Allem Anschein nach hangt 
die Reversibilitat von der Hydratation der Partikel ab, die yermittelst ihrer Wasser- 
hiille aneinander haften. Wird diese aus irgendeinem AnlaB durchbrochen, oder 
war die Hydratation von Anfang an sehr gering (wie bei den Metallpartikeln), so 
daB die Partikel in den Bereich ihrer Kohiisions- und AdhUsionskriifte kommen, so 
wird die Anlagerung irreyersibel. (Syensk Kem. Tidskr. 32. 103—10. Juli. Stock- 
holm.) GOn t h e e .

C. A. K raus, Die Form der Leitverm6genfunktion lei verdiinnten Lósungen. 
Berichtigung einiger Fehler in der gleichbetitelten Arbeit (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 42. 1; C. 1920. I. 868). (Joura. Americ. Chem. Soc. 42. 990—91. Mai. Wor- 
cester, Mass.) Buggb.

B. Anorganische Chemie.
A xel E. Olson, Ermittlung des Gleichgewichts zwischen Chlor, Wasser, Chlor- 

wasserstoff und Chlorsaure. Die freie Energie des Chlorations. Vf. hat die biaher 
noch nicht unmittelbar ermittelte Gleichgewichtskonstante der Bk.:

3HjO +  3 CI, =  HC10S +  5 HCI 
bestimmt. Da die Bk. bei gewohnlicher Temp. sehr langsam yerlauft, die Er- 
hohung der Temp. andererseits aber aucb den Zerfall der Chlorsaure in HCI u. O
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beschleunigt, wurde ais Vers.-Temp. 90° gewahlt. Zur weiteren Beschleunigung 
der Rk. wurde ferner das Mangano-Manganigleichgewicht benutzt, indem ais Kata- 
lysator Manganochlorid (Konz. ca. 0,02 mol.) angewandt wurde. Bei den Yerss. 
nSherte man sieh dem Gleichgewicht von beiden Seiten; ans dem Hochstwert von 
K t fiir die Bk. in der Hauptrichtung u. dem kleinsten Wert K y fur die Rk. im ent- 
gegengesetzten Sinne ergab sich die wahre Gleichgewichtskonstante K  =  4,3 X  10—' 
bei 364° absolut. Die freie Energie der Rk. kann nach der bekannten Gleichung 
A  F"3U =  — B? T  ln K ,el bereebnet werden:

3 Cl, (aq) - f  3 H ,0  =  6H+ +  5C1~ +  CIO,-; A  F \ t =  10600 cal.
Fiir dio Anderung der Warmekapazitiit A JT bei der Rk. ergibt sich der auBer- 

ordenllieh hohe Wert — 300 cal. pro Grad. Die freie Bildungaenergie des Chlorations 
folgt durch Addition der freien Energien aller an der Rk. teilnelimenden Stoffe: 
0,5C), (gasf.) -f- 1 ,50 , -f- ©  — CIO,- ; A F°Ke =■ —1374. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 42. 896—904. Mai. [27/1.] B erk eley , Cal., Univ.) B u g g e .

A lec Duncan M itchell, Untersachungen uber die unterphosphoriye Sdure. 
Teil I. Scine lonisationsghichgewichte. Die Hypothese, da6 in einem Gemiscb 
zweier Elektrolyte jeder in dem Grade ionisiert ist, ais er es sein wurde, wenn er 
allein in der Lsg. yorhanden sei, traf fiir die unterphospborige Saure neben HC1

zu. — Die empirisch gefundene Fonnel a s/(l — cc) v  =  0,1015— i  log ,0 v  gilt
oO

fttr die unterphospborige Saure bis zu Yerdiinnungen v  =  8 hinab. — Das 
Ionisationsgleichgewicht der unterphosphorigen Saure in Ggw. von fremden H-Ionen

ist in vcrd. Lsgg.: [H’] [H,PO,']/[HaPO,] =  0,1015 -  ^  log10 « / [ H I  (Journ.

Chem. Soc. London 117. 957—63. August. [5/7.] London, Univ. South Ken- 
Bington, S. W.) So n n .

Gerald L. W endt und R obert S. Landauer, Dreiatomiger Wasscrstoff. (YgL 
W e n d t , Proc. National Acad. Sc. Washington 5. 518; C. 1920.1. 872.) Der aktint 
Wasserstoff konnte mittels verschiedener Methoden, die alle auf Gasionisation be- 
ruhen, erzeugt werden: durch a-Strahlen die Radiumemanation, durch elektrische 
Entladung unter yermindertem Druck und durch Ilochpotentialcorona bei Atmo- 
spharendruck. Die Darst. mit Hilfe von Schumannstrahlen gelang niclit. Der 
aktiye H reduziert S , As,O,, P, Hg, N und KMn04 in saurer und neutraler Lsg. 
Bei der Temp. der fl. Luft wird er kondensiert. Er ist unbestiindig und wandelt 
sich in etwa einer Minutę wieder in die gewohnliche Form um; bei Atmospliiiren- 
druck ist er nicht weniger bestśindig ais bei niedrigen Drucken. Die Aktiyitat 
ist nicht auf Gasionen zuruckzufiihren, u. die Eigenschaften sind ganz verschieden 
von denen des atomaren H von L a n g m u ie . DaB sich ein mehratomiges Molekuł 
gebildet hat, geht aus der Kontraktion heryor, die der H, bei der Ionisierung er- 
fahrt. Durch positive Strahlenanalyse lti8t sich bei niederen Drucken zeigen, daB 
die chemische Aktiyitat ohne Zweifel auf eine gróBere Anzahl von dreiatomigen 
Molekiilen (Hs) zuruckzufiihren ist. Vff. schlagen daher vor, diese aktiye Form 
des Wasserstoffs — im Anklang an „Ozon“ — Hyzon zu nennen. Die Grund- 
lagen fiir die Vorstellung eines Molekuls aus 3 Atomen einwertigen H hat B o h b  
gegeben. Danach besteht das Molekuł aus einem System von 3 Elektronen, die 
in gleichem Winkelabstand yoneinander in einer Kreisbalm rotieren, wobei die 
3 Kerne im Mittelpunkt des Kreises u. in 2 vom Mittelpunkt gleichweit entfemten 
Punkten auf der Achse liegen. Vff. erortern schliefilich den Mechanismus der Rk. 
3H, =  2H S. Vielleicht werden bestandige H-Molekiile in freie Atome gespalten. 
wenu ein Elektron im Verlauf der Ionisation entfernt wird, und diese Atome 
hcften sich an benachbarte neutrale Molekule unter B. von dreiatomigen Systemen
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an. (Joum. Americ. Chem. Soc. 42. 930— 46. Mai. [2/3.] Chicago [111.], Kent 
Chem. Lab.) B u g g e .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
K. Bornemann und 0. Hengstenberg', U ber die spezifischen Wdr men einiger 

metallhutienmdnnisch wichłiger Sulfide mit besonderer Beriicksichtigung hóherer Tem- 
eraturen. Vff. besehreiben ein yerbessertes OBERHOFFERsches Fakuumcalorimeter, 
bei welchem das Eiscalorimeter durch ein abgcandertes Metallcalorimeter nach 
Ne r n s t  und L in d e m a n n  (Sitzungsber. Kgl. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1910. 247;
C. 1910. I. 1411) mit Al-Block ersetzt war. Gemessen wurden die mittleren spezi- 
fisclwn War men eines Quarzglases bis 1400° (bei 0—100° 0,1883, bei 500° 0,235] 
bei 1000° 0,2575, bei 1400° 0,2610 cal/g), eines Bleiglanses bis 600° (0—100° 0,0500, 
600° 0,0540), eines Kupfersulftirs bis 1050° (0—100° 0,1432, Maiimum bei 300“ 
0,1690, 1100° 0,1369), eines Schwefeleisens bis 1200° (0—100° 0,1664, Masimum bei 
300° 0,2027, 1200° 0,2216), eines Magnetkieses bis 100’ (0—100° 0,1531), eines Pyrits 
bis 100° (0—100° 0,1284) und yerscbiedener Zinkblenden bis 900° (Christophit 0—100“
0,1249, 700° 0,1372, 900° 0,1351; Emser Blende 0 -100° 0,1187, 700° 0,1310, 900°
0,1311; Annamblende 0—100° 0,1131, 700° 0,1283, 900° 0,1287). — Bei stark eisen- 
haltigen Zinkblenden liiBt die Abhangigkeit der mittleren spezifischen Warmen von 
der Temp. eine gewisse gegenseitige Loslichkeit von FeS und ZnS bei hoheren 
Tempp. moglicb erscheinen. Zwischen 720 und 760° zeigen eisenbaltige Zinkblenden 
ein oder zwei (bisber nicht bekannte) Umwandluugen sowohl nach den calori- 
metriscben Messungen ais auch nach der thermisehen Analyse. Die Intensitiit der 
Umwandlungseffekte niinmt mit dem Fe-Gebult ab. — Die Schmelzioarme des Schwefel- 
eisens la.Bt sich zu 60 cal/g schatzen. (Metali u. Erz 17. 313—19. 22/7. 339—49. 8/8. 
Breslau, Metallhuttenmann. Inst. der Techn. Hocbschule.) G rosciiuff.

W ilh elm  Petrascheck, Die Magncsite von Californien und Nevada. Die 
auf Giingen in den Oliyiugesteinen Californiens u. Neyadaa einbrecbenden Magnesite 
sind weiB, dieht, musehelig brechend, amorpb; ihre ebemische Zus. sebwankt inner- 
balb der ublieben Grenzen. Bei den im Kern County in der Nabe von Bissel an 
der Atehinson Topeka und Santa-Pe-Eisenbabn gefandenen Y. handelt es sicb an- 
geblicb um sedimentare Lager. Sie zerfallen unter dem Einflusse von Feuchtigkeit 
an der Luft vollstandig. Ihre Farbę ist rein weiB, ihre Struktur sehr feinkomig 
und kompakt, der Bruch musehelig wio der des Porzellans. Sie sehlieBen sich 
also im Aussehen an die amorphen Magnesite an. (Montan. Rundsch. 12. 344 bis 
345. 16/8.) R o s e n t h a l .

L. Cayeux, Der sekundare Quarz und der rhomboedrtsche Quarz in den JEisen- 
erzen des Beckens von Longwy-Briey. Das V. des sekundaren Quarzes ist eng ge- 
bunden an das von klastischem Fe-CaTbonat. Er durchsetzt den Siderit in Form 
unregelmiiBiger Kornchen, die z. T. zu so bedeutenden MM. verschmelzen, daB um- 
gekehrt der Siderit ais EinschluB im Quarz erscheint. Die Quarzkomchen in einem 
Indiyiduum sind Bamtlich opt. gleich orientiert. In yielen Fallen sind die Siderit- 
korner bereits bei ihrer Ablagerung von Quarz durchsetzt gewesen. Der sekundare 
Quarz ist zweifellos im Mecr entstanden, fast in dem Moment der Sedimenlierung 
des Siderits. — Eine andere Form des sekundaren Quarzes tritt in der auBerst 
ueltenen Modifikation rhomboedrischen Quarzes auf. Diese Rhomboeder sind sicher 
keine yerkieselte Sideritrhomboeder, von denen sie sich morphologisch deutlicii 
unterscheiden, und mit denen sie in einem und demselben Diinnschliff yorkommen. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1507—9. [21/6.*].) B is t e r .

0 . Stutzer, Ergebnisse neuer Forschungen auf dem Gebiete der Kohlengeologie■ 
Die eigenariigen in den Kannelkohlen eingebetteten Gebilde sind keine Algen, 
■sondem Sporen von Kryptogamen. Wachahaltige Sporen und Pollen gehoren za
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don ■wesentlichen Beatandteilen der Sapropelkoblen; letztere sind von Liptobiolithen 
nicht scharf zu trennen. — Bakterien zersetzen die in Mooren abgelagerłe Pflanzen- 
Bubstani; der hierbei erlangte Zersetzungsgrad beeinfluBt Gebirge und Art der 
spateren Kobie. — Auch in Carbonkohlen sind Harze gefunden worden. Mit Hart 
Husgefullte HolzgefaBc carbonischer Holzkoble spreeben gegen die Entstebung 
letzterer bei bober Temp. — Das Studium der CarboDpflanzen bat im Becken von 
Alais zur Entdeckung yerwickelter Lagerungsverhaltnisse gefiibrt. — Die meisten 
Kohlenbecken baben nacb G o t h a n  eine jedem Becken eigene Pflanzenvergesell- 
schaftung. — Die durch chemiscbe Umgruppierung wiihrend der Inkohlung frei- 
werdende Eigenwarme der Kobie ist in Braunkoblenflozen grdiJer, ais in Stein- 
koblenflozen u. grofier in C-armeren Steinkohlenfłozen, ais in C-reicheren. (Gliick- 
auf 56. 685—88. 28/8. Freiberg i. Sa.) R o s e n t h a l

D. Organische Chemie.
M arcel D elepine und Lucien V ille , U ber das Bromchlorid; setne Verbindmę 

mit Athylen. (Buli. Soc. Cbim. de France [4] 27. 673—78. 5—20/8. [11/6.] — C. 
1920. III. 276.) R ic h t e r .

Alf. G illet, Wanderung der Doppelbindung in Gegentcarł von sauren Kataly- 
satorcni Durch Oberleiten von Butanol-1 iiber CrP04,A lP 0 4 oder A1j08 entsteht 
fast ausschliefilich Buten-1, wahrend beim Erhitzen mit P,Os oder HsP 0 4 oder 
Oberleiten iiber Ala(SO,ls vorwiegend Buten-2 erbalten wird, wie sich au3 der 
fraktionierten Dest. der Dibromide ergibt. Die B. von Buten-2 riibrt von einer 
Isomerisation primar entstandenen Butens 1 ber, denn beim Oberleiten von Buten-1 
iiber Alt(S04), bei 270—280° erbalt man gleichfalls Buten-2. Aus dem Studium 
der Literatur ergibt sieb, daB die Umlagerung:

(R',)CH(R,).CRJ= C lR1)iR'1) — >■ (R',)C(Eł)=:CE,.CH(R1)(R'I) 
unter dcm EinfluB von wirksamen Katalysatoren saurer Natur jedesmal dann erfolgt, 
w en n  R, und R'a poBitiver ais R, und R \ sind. Die haufig zur Erklaruug dieśer 
Rkk. berangezogene Annalime, daB intermediar W. angelagert werde, steht im 
Widersprucb zu der Erfahrung, daB die Isomerisation Bich meist n ic h t  in dem an- 
gegebenen Sinne vollzieht, wenn die Hydratation obne Schwierigkeiten vor sich 
geht. Der Hypothese einer wahren intramolekularen Rk. entspreebend dem S ch em a;

 ___ y_ J J H
(R'S)(R,)Ó.CRS=C(R1)(R'1) — >  c=c-ć 

wird durch den tJbergang von Tertiarbutylathylen in Tetramethylatbylen (D e l a c b e , 
Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences 1906. 7; C. 1906. I. 1233) der 
Boden entzogen. Es bleibt daher nur noch die Annahme einer intermediaren B.

R \ R'i R'i
H C - R , C—Rj H - Ć - R ,

r ' , - 6 — h  — >  R'e— d ——o —h  — >- R ',- < x = b
I I  I I  J |
R, Rj R, R» R, R,

eines Trimetbylenderivats gemaB obenstehendem Schema iibrig. (Buli. Soc. Chim. 
Belgiąue 29. 192—99. Juni. [29/5.] Brussel, Univ.-Lab. f. allg. Chem.) R ic h t e r .

F. B. La F orge , Yolemit. Die fruher (Journ. Biol. Chem. 30. 61; C. 1918.
I . 267) vom  Vf. und H u d s o k  far moglich gehaltene Identitat des Volemits mit 
a-Sedoheptit hat sich durch direkten Yergleich bestatigt. AuBer den Alkoholen 
selbst wurden auch die Acetale identisch befunden. — Acetal aus a-Sedoheptit, 
F. 191—194° (unkorr.), [a]D in Chlf. (ca. 0,55 g in 25 ccm) =  — 45,55°. (Journ! 
Biol. Chem. 42. 375—76. Juli. [21/1.] Washington, U. S. Dep. of Agric.) Sp ie g e l .

Edgar T. W herry. Optische Eigcnsschaften einer JReihe con Heptiten. Die
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S ig en sch aften  von 8 d u rch  L a F o r g e  h e rg ea te llten  H e p tite n  Bind u n te rsu c h t und  
in  d e r  fo lg en d en  T ab e lle  zusam m engeate llt:

Substanz a-ilanno- ^?-Manno- cc-Gluco- ^9-Gluco-
heptit heptit heptit heptit

kleino Nadeln strahlenform.
Nadeln

Spitze
Staochen

Tafeln,
Stabchen

1,538 1,533
l?)

1,548 1,542
1,545 1,550 1,550
1,549 1,545 1,55S 1,552
0,011 0,012 0,010 0,010

a y mittel y
maBig maBig maBig maBig

1 1 1 1
parallel parallel 40° parallel

— + ± +
gelegentlich

groB
— . (?) +

1,544 1,539 1,552 1,548
1,485 1,470 1,520 1,510

45,10 45,21 44,60 44,61

Aussehen . . . .  
Brechungsindices u ■ 

$■
V -

Doppelbrechung y —a  
Gewohnlich erkennbar 
Doppelbrechung . .
Ordnung der Parben 
Ausloschung . . .
Elongation . . . .  
Interferenzerscheinung 
Achsenwinkel, 2E . 
Optischer Charakter 
ilittleres n . . . .
D..................................
Btrahlenbrechung. .

Substanz a-Sedoheptit /9-Sedo-
(?Talo-)beptit

Stabchen,
Nadeln

1,550
1,555
1,562
0,012

y
maBig

1
parali el

+
1,556
1,520

44,86

Ci-Gulo- 
f^?-Galo-)heptit

Tafeln,
Stabchen

1,564
1,570
1,584
0,020

u
stark
1-2

parallel

/9-Gulo-
l?altro-)heptit

Korner

gelegentlich
groB

1^573
1,590

43,95

1,554
1.560 
1,570 
0,016 
mittel 
maBisr 
1—2

schrag

haufig
groB

1^561
1.560 

44,03

A u ss e h e n .....................
Breehungsindices u . .

/?. • 
y • ■

Doppelbrechung y —u .
Gewohnlich erkennbar 
Doppelbrechung. . .
Ordnung der Farben .
Ausloschung . . . .
Elongation.....................
Interferenzerscheinung 
Achsenwinkel, 2E . .
Optischer Charakter .
Mittleres n .....................
D.......................................
Strahlenbrechung . .
(Journ. Biol. Chera. 42. 377—82. Juli. [5/5.] Washington, U. S. Dep. of Agric.) Sr.

M arcel D elepine und Lucien V ille , Eimoirhung von 1,2-Chlorjod-, Bromjod- 
und Dijodathan auf die Sulfide des Natriums. Athylenchlorobromid liefert mit 
NajS nur Kondensationsprodd. des Atbylensulfids. Chlorjodiitban reagiert naeh 
folgender Gleichung: C1CH, • CH,J +  Na,S =  NaCl +  NaJ +  CHa: CH,. Bei 
Anwendung von NaSH tritt auBerdem HsS auf. Analog yerhalten sich Bromjod- 
athan u. Dijodathan. (Buli. Soc. Chiin. de France {4] 27. 678—79. 5—20/8. [11/6.] 
Paris, Facultó de Pharmacie.) B ichteb.

Arthur Michael, U ber das Niehtwrhandensein der Yalens und des eUktronisclwn 
Isomerismus der HydfOTylammóniumderńate. Isomere Trialkylhydroxylamvioniun<- 
salze und Trialkyldialkylhydroxylammoniumdeiiv&te sind nicht bekaunt, woraus der 
SchluB zu ziehen ist, daB keine esperimentellen Beweise zur Unterstiitzung der 
WEENEBschen Ammonium- oder „Koordinatioii8“-Sypołhese oder einer Modifikation 
dereelben vorliegea. Ea sind auch keine Tatsachen bekannt, die .,elektron:sehe"‘

Spitze
Stabchen

1,565
1,570
1,586
0,021
mittel
stark
1—2

schrag
±

haufig
groB

1,574
1,585

44,18



710 D . OBGANI8CHE CHEMIE.

AufFaseung oder die Existenz von „Elektromeren“ in diescr Gruppc von Verbb. 
zu beweisen. (Joum. Americ. Chem. Soc. 42. 1232—45. Juni. [9/3.] Cambridge [Mass.] 
PI ASY A ED Univ.) St EINHORST.

H iroshi Nom ura, Die sćharfen Btsiandteile des Ingwers. I. Teil. E in  itr. 
Ingtcer norkommcndcs neues Keton, das Zingiberon. (The science reports of the 
Tóhoku imp. Univ. 6. 41—52. Juni 1917. — C. 1918. I. 619.) P o s n e e .

K arl Stosms und Karl W iesler, tibcr die elekłrosynthetische Darsłellung der 
Tetradekamethylendicarbonsaure. W ie erwartet, wurde durch Elektrolyse des Ester- 
salzes der Azelainsaure, CaH50 ■ CO-(CH,),• COOK, und Verseifung des gebildeten 
Esters die n. Hexadekandisaure, HCO, • (CH,)U • COjH, gewonnen und mit der 
naturlichen, auch durch Oiydation der Juniperinsiiure erhaltlichen Thapsiasaure 
identisch gefunden.

Azelainsaurediathylestcr, Kp. 291°. — Azelainsaureathylester-K- Sals, sil. in W. — 
Tetradekamethylendicarbonsaure, F. 123°, unl. in W., wl. in PAe., 11. in A., A., Chlf. 
und Aceton. — Diathylester der yorigen, von fettiihnlicher Konsistenz, Kp.n 230°. 
(Biocbem. Ztschr. 108. 75—81. 28/8. [10/5.] "Wien, Krankenanst. Rudolfstiftung.) Sp.

Th. Sabalitschka. t/ber die Umsetzung der sauren Salze ziceibasiseher Sauren 
in wasseriger Losung. V. Mitteilung. (IV. Mitt. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 62. 
1776; C. 1919. III. 786.) Vf. bespricht cinige neuere Arbeiten. Es diirfte erwiesen 
sein, daB saure Salze sieli in wss. Lsg. melir oder weniger zu Neutralsalz und 
freier Siiure umsetzen konnen. Die Lsg. eines sauren Salzes laBt sich auffassen 
ais eine Lsg. zweier yerschiedener Sauren u. einer Base, dereń Menge aber nicht 
genugt, die Saure zu neutralisieren. Es teilen sich in einem solchen Falle die 
beiden Sauren in die Base, und zwar veihalten sich die auf die beiden Sauren 
entfallenden Basenanteile wie die Dissoziationsgrade der Sauren. Vf. hat jetzt die 
sauren K- Salze der Malonsaure, Bernstcinsaure, Malein saure und Fumarsaure in 
wss. Lsg. mit 1 .  ausgeschuttelt. Aus der in den A. iibergegóngenen Sauremenge 
berechnet sich, unter Berucksichtigung des Yerteilungsverhaltnisses der Saure 
zwischen denselben Mengen A. und W., die in der wss. Lsg. nach dem Ausathem 
noch zuriickgebliebene freie Saure, das in ihr enthaltene Normalealz u. saure Salz. 
Die Menge der in der wss. Lsg. verbliebcnen freien Saure betrug bei der Malon
saure 7 18, bei der Bernsteinsaure '/oj bei der Maleinsaure hochstens Spuren und 
bei der Fumarsaure */5 der ais saures Salz in der Lsg. entbaltenen Saure. Die 
Verss. zeigen klar die Wrkg. des Quotienten der beiden DiESOziationskonstanten 
auf den Grad der Umsetzung. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 13S3—87. 18/9. [19/6.] 
Berlin, Pharmazeut. Inst. d. Univ.) POSNEE.

H. A. Shoule und H. H. M itchell, U ber die Ycresierung von a-Aminosa\iren. 
Das Verhaltnis, sowie die fortschreitende Ycresterung organischer Sauren liiBt sich 
durch titrimetrische Methoden verfolgen, am geeignetsten erwies sich die Methode 
von SOrensen (Biochem. Ztschr. 7. 47. 407; C. 1908. I. 1213. II. 986.) Die 
Aciditat der freien Aminosduren wird mit der Aciditat der freien Mineralsauren 
nach Zerstorung der Aminogruppen u. Ammoniumsalze mit Formaldehyd bestimmt. 
Die Best. der freien und gebundenen HC1 (der einzigen vorhandenen Mineralsaure) 
erfolgt mittels einer Yoi.HARDschen Chloititration. Die Differenz dieser Titrationen 
stellt die Aciditat der freien Aminosiiuren dar. Die gleiche Best. eines verseiften 
Teiles nach der Yerseifung mit verd. HC1 ergibt die gesamte Aciditat der Amino- 
słuren. Aus beiden Eesultaten laBt sich der Prozentgehalt an nicht yeresterter 
Aminosaure berechnen. Zur Entfarbung stark gefarbter Gemische wird Aluminium- 
sulfat yerwendet in alkal. Lsg. mit Ba(OH)j. Ba wird ais Sulfat entfemt. Die 
Methode ist erfolgreich angewandt bei Gemischen von Aminosauren aus Casein. 
Yignin, Gelatine, pflanzlichem Albumin und Gemischen reich an Diaminosaureru 
sowie bei einzelnen Aminosauren. Alanin wird zu 96°/0, Łysin  zu 82•/» und
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Glutaminsaure zu 85% yerestert. Aus den angestellten Yerss. folgt, daB die Amino- 
Bauien keinen nicht yeresterbaren Ruckatand ergeben, ea tritt aber bei einern be- 
Btimmten Gebalt an unvereaterter Aminosaure ein Gleichgewicht ein. (Jouru- 
Americ. Chem. Soc. 42. 1265—77. Juni. [25/3.] Urbana, Univ. of Illinois.) St e i n .

F. B. La F orge , Sedoheptose, ein neuer Zucker aus Sedum spectabile. II. (I. 
rgl. L a  F o b g e  und H u d s o n , Journ. Biol. Chem. 30. 61; C. 1918. I. 267.) Bei 
Oxydation de3 a-Sedoheptits mit 3 Tin. HN03 (D. 1,2) entsteht Pentoxypimelin- 
sdure, dsmnach muB die Sedoheptose aller Wahrscheinlichkeit nach eine unver- 
uweigte Kette haben. Dem fó-Sedoheptit ist, da er von den bekannten opt.-akt. 
Isomeren yerschieden ist, die Konfiguration I. zuuschreiben. Die Erorterungen iiber 
die Struktur der Sedoheptose selbst lassen die Kanfigurationen II. u. III. moglich 

L II. III.
Ł  H E  E  H O H Ę  Ha H H H H O Hs H, OH H H H O H* 
C - C - C - C - C - C —C C - C - C - C - C - C - C  C - C - C - C - C —c-c

OHOHOHOHOH H O H  OHOHOHOHOH OH OH H OHOHOH OH 
erscheinen, von denen aber keine eine Erklarung fiir das Yerhalten gegen verd. 
Sauren gibt. (Journ. Biol. Chem. 42. 367—74. Juli. [30/3.] Washington, U. S. Dep. 
of Agric.) Sp i e g e l .

K arl K. K oessler und M ilton T. Hanke, Studien iiber proteinogene Aminę. 
V. Die Darstellung von p -  Oxyphenyliithylaminhydrochlorid (Tyraminhydrochlorid). 
(IV. vgl. Journ. Biol. Chem. 39. 539; C. 1920. III. 719.) Es wird mit lediglieh 
tnechanischen Anderungen zur Synthese de3 p-Oxyphenylathylamins der von B a eg e k  
(Journ. Chem. Soc. London 95. 1127; C. 1919. II. 834) benutzte W eg yerfolgt, die 
Isolierung des Endprod. aber nach Analogie deijenigen von Histamin (vgl. Journ. 
Americ. Chem. Soc. 40. 1722; C. 1919. I. 648) bewirkt. Aus dem bei Eeduktion 
von p-Oiybenzylcyanid, das sorgfaltig gereinigt werden muB, mit Na und A. er- 
haltenen Gemisch wurden nach Ansauern mit HC1 durch A. p-Kresol und p-Oxy- 
phenylessigsdure auggezogen, ehe die Lsg. mit Na,COj yersetzt u. mit Amylalkohol 
ausgeschiittelt wurde. Reines Tyraminhydrochlorid krystallisiert aus HC1 enthal- 
tendem A. in faaerigen, glanzenden Nadeln, P. 280° (korr.) — p-Kresol, Kp. 198 
bis 200*, Kp.,,. 90—91’. — p- Oxyphenylessigsaure, F. 150° (korr.). (Journ. Biol. Chem. 
39. 585—92. Okt. [14/7.] 1919. Univ. of Chicago.) S p ie g e l .

J. H erzig und H edw ig  Ortony, iiber die vóllkommen methylierte Chinasaure. 
Den Vff. ist die vollkommene Methylierung der Chinasaure nach der Methode von 
Lryine gelungen. Chinasaure wurde mit Silberoxyd und Jodmethyl am KuckfluB- 
kflhler erhitzt. Bei konsequenter Behandlung wurden auB 20 g Chinasaure 14 g 
Atherester vom richtigen F. erhalten. Dieser krystallisiert aus Metbylalkohol und 
PAc., F. 56—58°, destilliert im Vakuum nicht ohne spurenweise Zera., ist opt.-akt., 
in Bzl. [a]D =  — 18,5. Die Verseifung des Esters geht nicht glatt vor sich, indem
die Methoxylzahl schwankende Werte zeigt., Bei der Oiydation des Esters mit
Chromsaureanhydrid und Kaliumpermanganat blieb viel Atherester unyerandcrt. 
Enthydrierung mittels Jod gelang nicht. Methylierung der ChinaBaure mit Blei- 
oxyd und Jodmethyl, ferner mit Dimethylaulfat und Natronlauge miBlangen. Aueh 
die Methylierung mit Diazomethan fiihrte nicht zu einer vollkommen methylierten 
Chinasaure. Beaclileunigung der Wrkg. von Jodmethyl durch Kupfer und Gold 
konnte nicht beobachtet werden. — Die Methylierung von Nonamethyl-1,1,2,3,3,4,5,5,6- 
trioxy-2,4t6-cyćlohexan mit Silberoxyd und Jodmethyl fuhrte bauptsaehlich zur B. 
eines Monomethylathers. Quercit lieB sich durch Jodmethyl und S ilb e ro iy d  nicht 
methylieren. (Areh. der Pharm. 258. 91—96. 28/6. [14/2.] Wien, Univ.-Lab.) B a .

Otto F ischer und Ludwig Grahl, I. Uber „Furolgriin“. Die Vff. haben jetzt 
den friiher (L ie b ig s  Ann. 206. 141) beschriebenen Farbstoff naher untersucht, der 
analog dem Bittermandelolgriin entsteht und Furolgrun genannt wird. — Tetra-
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methyldiaminofuryldiphenylmethan (lAukofurolgriin). Aus Furfurol und Dimethyl- 
anilin mit ZnCla. Farblose Nadeln aus A., F. 83°. — Salze der L eu k o b a se:  
CłlHJ1ON„2HBr. Blattchen aus W. — ChHhONj^HJ. Blattchen aus W., zwl. 
in W. 2 CjiH„ON, , 31 f a S 0 4. N&delchen aus A. -f- A., sil. in W. Zers. sich 
gegen 140° unter starker Farbung. — Pikrolonat. CaiHa,O N,, 2 C10H8OsN4. Braun- 
gelbes Kryst&llpulyer, swl. F. ca. 174° unter Zers. — Jodmethylat, CaiH„ON,, 
2CH,J. Gelbe Krystalle aus CH30H. — Furolgriin. Aus der Leukobase in W.

-N(CH ) un  ̂ HaSOł. — Salze der F arb b ase:
CłHjO—C < q*h ‘ . N(CH3"),X (Formel nebensteh.). CslHasON,Br. Grune Nadeln

mit 4 HsO aus W. Verliert das W. iiber H3S 0ł 
groBtenteils, bei 100° yollstandig, 11. in W. und A. — C^HjjONjJ. Grune Nadeln 
mit 4 H ,0  aus W. oder yerd. A. — Chlorid, sil. und schmierig. Farbt Papier, 
Seide u. Wolle lebhaft brillantgriin, abersehr wenig lichtecht. — PikraŁ CS7HS30 8N6. 
Kupferglauzende Nadeln. — C arb in o lb ase . Amorphe, braunliche Flocken, 11. in A. 
Nicht krystallinisch erhalten. — Tetraathyldiaminofuryldiphenyhnethan, CssHsaONa. 
Aus Furfurol, Diathylanilin und viel ZnCla. Nadeln aus A , F. 80—81°, 11. in A., 
A., Bzl., swl. in W. — Salze der L eu k ob ase: C16H3łONa,2H J. Farblose, krystalline 
Aggregate aus absol. A. -f- A. Zers. sich bei ca. 145°, sil. in W. u. A. — Pikrat. 
Ci5H3łONa,2C8EI3O.N3. Hellgelbe Niidelchen aus A. Zers. bei ca. 180°, swl. in 
W., wl. in k. A. — Pikrolonat. CjjHjjONj^CujHjOjN,. Griinlichgelbes, krystalli- 
nisches Pulycr aus A. Zers. bei ca. 155—156°. —  Jodmethylat, C„H3,ONj,2CHSJ. 
Gelbliche Nadeln oder Prismen aus CH3OH. — Jodathylat, C55H3jON,', 2 CSH6j . 
Nadeln aus absol. A. -f- — „Furolgriin (Ae.)“. Aus der Leukobase in W. mit
P b03 und HaSOł . — Salze der F arb b ase: CjjH^ONjJ. Griinglanzende Prismen 
ans absol. A. -j- A. Zers. bei ca. 182—185°. — Pikrat. C3iH3a0 8Nt. Bronze- 
glanzcnde Krystalle aus absol. A. Die Farbsalze farben Seide, Cellulose u. Wolle 
leuchtend gelbgriin aber sehr wenig lichtecht. — C a rb in o lb a se : Braunliche, 
amorphe Flocken. Konnte nicht krystallinisch erhalten werden. (Journ. f. prakt. 
Ch. [2] 100. 159—1>7. Juli. [8/5.] Erlangen, Chem. Lab. d. Univ.) P osner.

Otto Fischer, Curt D ietrich und Friedrich "Weiss, Uber die Bildung von 
Naphthimidazolen aus l-Nitroso-2-alkylnaphthylaminin. Die yorliegende Arbeit zeigt 
die allgemeine Verwendbarkeit der von O. F ic h e r  mit H e p p  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 20. 2471; 21. 686) und mit H a m m e r s c h m id t  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 94. 27;
C. 1916. II. 810) ausgearbeiteten Methode zur Darst. von Naphthimidasohn. —
1-Nitroso-2-methylnaphthylamin, Ca H10ONa =  C10H6(NO)t(NH-CH3)i. Aus 1-Nitroso-
2-naphthol und Methylaminlsg. beim Erwarmen. Dunkelgriine Prismen oder Blatt
chen aus CH3OH. Farbt sich iiber 120° dunkel, F. 148—149° unter Zers. — 
CuH^ONjjHCl. Gelbe Nadeln aus A. +  A. Die Lsgg. in A. u. Eg. sind dunkel- 
rotgelb. — ClsH10ONt ,HBr. Ziegelrote Nadeln, zll. in W., A. und Eg. mit braun- 
gelber Farbę. — CltH10ON,,HJ. Gelbbraune Blattchen aus W., wl. im W., 11. in 
A. — Pikrat. C„H130 8N5. Hellgelbe Nadeln aus verd. A., swl. in W., zll. in A. 
und Bzl. — l-Nitroso-2-methylnaphthylnitrosamin, ChHjOjNj. Aus yorstehender 
Verb. mit NaNOt u. yerd. H ,S04. Gelbe?, krystallinisches Pulver aus verd. CH,OH.
— l-Nitroso-2-acetyhnethylnaphthylamin, CjsHjjOjN,. Aus der Base u. Essigsaure- 
anhydrid in W. Hellgelbe Saulen aus Bzl., F. 140—141° unter Zers. Wird durch 
h. yerd. HC1 wieder zerlegt. — (l-Nitroso-2-acetylnaphthylamin, CuH^O^N,. Aus 
Nitrosonaphthylamin nach derselben Methode. Gelbes, krystallinisches Pulyer aus 
PAe. Zers. bei ca. 136°.) — 1,2-Naphthimidazól, C,,HsNa. Aus l-Nitroso-2-metbyl- 
naphthylamin mit alkoh. HC1 unter Druck bei 100° oder mit ZnCla in sd. Eg. 
Blattchen aus Bzl., F. 178*. — l-Nitroso-2-athylnaphthylamin. Aus 1-Nitroso-
2-naphthol mit k. wss., alkoh. Athylaininlsg. Grune Prismen aus Bzl. -f- Lg. oder 
CHjOH, ■ F. 120—121°. Die Oberfiihrung in Athcnylnaphthykndiamin (fi-Methyl-
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naphthimidazol) ist schou friiher beschrieben worden. — 1-Nitroso-2-acetylathyl- 
Raphthylamin, C14Hu O,N,. GelblichweiBo Blattchen aus yerd. A., Zera. bei 116 bis 
118°. Wird schon durch Kochdn mit verd. CH3OH zerlegt. — l-Nitroso-2-n-propyl- 
naphthylamin, C18H14ONł . Aus Nitroso-/?-naphthol u. n-Propylamin. Dunkelgrune 
S&ulen aus A., F. 115° unter Zers., swl. in W., 11. in Bzl., zwl. in A. — Hydro- 
chlorid. Gelbe Nadeln aus W. -|- HCI. Zera. bei ca. 280°. — Pikrat. Hellgelbe 
Nadeln aus A. Zera. bei 235°, swl. in W. — Acetylverł>. Gelbliche Blattchen aus 
verd. A., F. 114°. — n - Propenyl-1,2- naphthylendiamin (fi-Athylnaphthimidaeol), 
Cj,H , jN s. Aus Nitrosopropylnaphthylamin und ZnCl, in sd. Eg. Farblose Nadel- 
biischel aus A. Warzeń aus Lg., F. 194°, 11. in A., wl. in W. u. Bzl. — 1-Nitroso- 
n-butylnaphthylamin,CliH.iiO'Si . Aua Nitroso-/?-naphthol u. n-Butylamin. Dunkelgrune 
Nadeln aus CHsOH. Prismen aus A., F. 9S—99°, swl. im W. — Pikrat. Gelbe 
Nadeln. Zera. bei 244°, wl. — l-Nitroso-2-acetyl-n-butylnaphthylamin, C,,H1S0N ,. 
Flitter aus A. Farbt sich an der Luft gelb. Wird sehr leicht wieder zerlegt. — 
n-Butyl-1,2-naphthylendiamin (fi-Propyl1,2-naphtliimidazol), CuHh N,. Aua Nitroao- 
butylnaphthylamin mit ZnCl, in ad. Eg. Nadeln oder Warzchen aus A. oder verd. 
CHjOH. F. 87°, unzers. fluchtig. — l-Nitroso-2-isoamylnaphthylamin, C,5H19ON,. 
Analog dargestellt. Tiefgrune Nadeln oder Blattchen aua CH3OH, F. 82°. Gibt 
mit ZnClj und Eg. ebenfalls eine farbloae Anbydrobase. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 
100. 167—75. Juli. [8,5.] Erlangen, Chem. Lab. der Univ.) P o s n e r .

W illiam  A. N oyes und Jam es A. Coss, Die Zersetiung der Nitrosoverbindungen. 
Teil II. (Teil I. vgl. N oyes und Tayeau, Amer. Chem. Joum. 32. 290; C. 1904.
H. 1221.) Die yorliegende Arbeit ist zum groBten Teil vor der VerofFentlichung 
der Arbeit yon Oppż (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 1095; C. 1913. I. 1816) aus- 
geftthrt. Phthalimid wird leicht und in guter Ausbeute erhalten durch Erhitzen 
gleicher Mengcn Phthalsaureanhydrid und (NH,),C03 auf 300°. — Phtalimidin und 
daa Nitrosoderimt. werden am beaten nach der Methode von Oppż (I. c.) erhalten.
— Die Diazoverb., C10H10O2Nj <=» I., wird erhalten durch Zusatz von 2 g NaOH in 
20 ccm zu einer eisgekiihlten Lsg. von 8 g Nitrosophthalimidin in 30 ccm A. Aua 
A. groBe, rote Kryatalle vom F. 39°. — Bishydrazon des Phthalaldehydesters, 
C10HS0O<NJ =■ II. B. beim Stehen einer alkoh. Lsg. der Diazoyerb. Gelbe Kry
atalle vom F. 145°. Beim 1-stdg. Erhitzen mit konz. HCI im geschloasenen Bohr 
auf 130° wird Phthalazon, CjHjNjO =  III., vom F. 183° und Phthalaldehydsaure =  
IV. gebildet. — Beim Kochen der roten Diazoverb. oder des Biahydrazons in 
sbsol. A. wird N, abgespalten unter B. eines Atheresters (Athylester der Athoiy- 
toluylaaure), ClaHleOs =  V. Kp.,,, 160°. D .,5,5 1,059. nas =  1,49556. Mol.-Befr. 
gef. 57,39, ber. 57,46. Zur Keindarst. wird yerseift und wieder yerestert. Ange- 
nehm, fruchtartig riechendes Ol. Beim Erhitzen mit rotem Phoaphor und HJ wird
o-Toluylsaurc erhalten. — Athoxysaure, C9H10O,. F. 84,5°. Bei der Oiydation mit 
HNOa im geschlosscnen Rohr wird ein Prod. vom F. 207° (aus h. W.) erhalten, 
welches ein Anhydrid vom F. 128° ergibt.

von N o y e s  und T a v k a o  (1. c.) beachriebene Yerb. das Bishydrazon des Ester s der 
Camphononsaure (VI.) darstellt, die Yerb. ergibt bei der Hydrolyse Camphononsiiwe

Derńałe der Aminolauronsaure. Aua den yorstehenden Untersa. folgt, daB die
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(VII.) und Hydrazinhydrochlorid. Der Atherester der Oxylauronsaure (VIII.) ist 
ebenfalls erhalten, die Zus. ist analog derjenigen des Atherestcrs V. Das Bis- 
hydrazon des Esters der Camphononsaure (VI.) resultiert bei der Einw. von 20 g 
des Nitrosoderiyats des Anhydrids der Aminolauronsaure auf eine gekuhlte Lsg. 
von 2,5 g Na in 75 ccm absol, A. F. 104°. — Beim 3-stdg. Kochen mit 20°/«ig. 
HC1 bei 150—ICO” resultiert Camphononsaure (VII.). F. 230—231° (aus W.) und 
Hydrazinhydrochlorid, N2H4.2HC1. — Der Atherester der Oxylauronsdure, C,3H140 ,  
”  VIII., ist erhalten durch Dest. der Mutterlaugcn des Bishydrazons. Kp.,, 113 
bis 115°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1280—85. Juni. [15/4.] Univ. of Illinois. 
CLARKE Uniy.) STEINHORST.

A. M. CIover, Perjodide der Carbonylverbindu>igen. Cumarinkaliwnjodidper- 
jodid, (CbH ,0,)s .(KJ),* Jj.H ,0 . B. aus 5,3 g Cumarin, 3,1 g Jod und 1,5 g KJ in 
10 ccm A. oder 20 ccm Essigestcr. Die L3g. wird mit A. ausgefallt. — Methyl- 
oxalatkaliumjodidperjodid, (C4H60 4)3.(KJ). Js. B. aus 2,5 g Methylosalat in 50 ccm 
W. und 6 g J +  5 g K J, in W. zu 20 ccm gel. Die Verb. ist ziemlich unstabil. 
Die Krystalle sind iiuBerst fein u. besitzen einen dunkelblaugrauen Glanz. F. von 
55° an. Wl. in W. L. in A ., Aceton u. A. Mit Chlf. aus iith. Lsg. ausfallbar.
— Die Perjodide des Acetons mit KJ und NaJ sind auBerst leicht zergetzlich. — 
Beneamidkaliumjodidperjodid, (C,HjNO)8.(KJ)a. J5. B. aus 2 g Benzamid, 1,2 g Jod 
und 1,0 g KJ beim Erwarmen in 100 ccm A. Sehr feine Krystalle, F. 130°. — 
Succinimidkaliumjodidperjodid, (C4H5NO;)4-K J. Ja. 2 g KJ, 3,1 g Jod und 4,9 g 
Succinimid werden in 40 ccm h. A. gel. Im geschloBsenen GefaB sehr stabil. An 
der Luft tritt leicht Zers. ein; hellbraune Krystalle. L. in W . unter Zers., 11. in 
Eg., wl. in A., F. von 141° an. — BernsteinanhydridkaUumjodidperjodid, (C4H40 3)*- 
KJ-J,. B. beim Schutteln von 6 g Bernsteinsiiureanhydrid, 4 g J und 3 g KJ mit 
einem Gemisch gleicher Teile Essigester u. Chlf. Die Verb. ist sehr unstabil. — 
Perjodide der Barbitursaure. Gelbe Krystalle, (C4H4NaOj),(KJ)a■ J6. Eine filtrierte 
Lsg. von 2 g J u. 4 g K J in 15 ccm W. wird zu einer Lsg. von 3 g wasserfreier 
Barbitursaure in 100 ccm w. W. gegeben. Swl. in A. — Griine Krystalle, 
(CĄNjOjJj.CKJ),* J5. Zu einer filtrierten Lsg. von 5 g  Jod u. 10 g KJ, in W. zu 
12 ccm gel., gibt man eine Lsg. yon ’/, g wasserfreier Barbitursaure in 30 ccm 
h. W. Die Krystalle resultieren beim Abkiihlen. — Diathylbarbitursdurekalium- 
jodidperjodid, (C,HiaNaOs),.K J .J4. B. durch ZusammengieBen einer Lsg. yon l g  
Diathylbarbitursaure in 150 ccm W. mit einer Lsg. yon 1 g KJ in 10 ccm W., die 
mit Jod gesattigt ist. Krystalle mit stahlblauem Glanz, die bei 200° nicht schru- 
LI. in A. und Eg., wl- in W. und A. Die Verb. ist ziemlich stabil. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 42. 1248— 60. Juni. [19/3.] Detroit [Mich.], Lab. of P a r k k  
D a y is  & Co.) St e in h o r s t .

K arl Frendenberg, Ober Gerbstofft. V. Phloroglucingerbstoffe und Catechine. 
Konstitution des Gambircatechins. (4. Mitteilung s. F r e u d e n b e r g  und P e t e r s , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 53. 953; C. 1920. III. 149.) Zur Klasse der „Catechine11 ge- 
hdrt auBer dem Gambircatechin, dem Acacatechin und dem Catechin c, die samt- 
lich die Formel C15H140 ,  besitzen, das Cyanomaćlurin, C15H„Os (P e r k in  u. COPR. 
Journ. Chem. Soc. London 67. 937; C. 95. II. 830; P e r k in , Journ. Chem. Soc. 
87. 715; C. 1905. II. 251), ferner das aus dem Eucalyptus kino gewonnene Aroma- 
dendrin, das in der ColanuB aufgefundene Colatin, sowie das in den Kakaobohnen 
enthaltene Cacaol (Ul t Će  und VAN D o r ss e n , Cultuurgids 1909. 2. Teil. Nr. 12: 
Mededeel yan het Algemeen Proefstation op Java, 2. Ser., Nr. 33). D ie  Catechine 
enthalten 2 Benzolkerne, dereń einer Phloroglucin ist, wahrend der andere, wechselnde. 
meist Brenzcatechin ist. Von den Flayonfarbstoffen und Anthocyaninen unter- 
scheiden sie sich durch einen Mehrgehalt an H; sie sind farblos, bilden mit Mineral- 
sSuren keine Salze, sind in k. W. wl., in h. U., geben die Fichtenspanrk. auf



Phloroglucin u. bilden charakteristische Azobenzolderiw. Durch Erhitzen in w ss. 
Lag. oder in trockenem Zustande, mit und ohne Luftsauerstoff, sowie durch Einw 
von Fermenten oder Mineralsauren kondensieren sie sich za amorphen Gcrbstoffen, 
dereń unterste Stufen farblos u. in W. 1., dereń letzte, ais Gerbstoffrote (Phlobaphene) 
bezeichnete Stufen unl. und gefiirbt sind. Das Verh. der Gerbstoffe in der Pflanze 
und der (Jberblick uber die cateehinartigen Naturstoffe fuhren zu dem SchluB, daB 
s& m tliche am orphen  P h lo r o g lu c in g e r b s to f fe  n eb st  ih ren  zu g eh o r ig en  
R oten  K o n d e n sa tio n sp ro d d . e a te c h in a r t ig e  S to ffe  sind . Einen W eg rar 
Prufung dieser Hypothese wies nun unter anderem die auffallende Tatsache, daB 
der Hauptyertreter der den FlavonfarbstofFen, Anthocyanidinen und Phenylstyryl- 
ketonen so nahe verwandten Catechine, das Gambircatechin, nach v. K o st a n e c k i 
u. L a m p e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 4007; C. 1907. I .  259) die von der KonsŁ 
der naturlichen Farbstoffe stark abweichende Konst. I  besitzen soli. In der Tat 
ist es dem Vf. gelungen, nachzuweisen, daB die v. K o s t a n e c k i und L a m p e  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 40. 720; C. 1907. I. 966) durch Reduktion des Catechintetra- 
methylathers und Methylierung des Reaktionsprod. erhaltene Verb. nicht die ihr 
Ton diesen Autoren zugeschriebene Formel II eines 2,4,6,3',4'-Pentamethoxy-3- 
iithyldiphenylmethans besitzt, sondern mit Pentamethoiy-a, /-diphenylpropan (V.) 
identisch is t

h o < ^ ) o h (o e K ' - (sS ^ '  ’ ' _ V h , h ,

OCH, OCH, OCH, OCH,
CH,0 rT>CHt.C H ,C H ,/ N o CH, C H j O /y P ) — C - C = C - /  ^OCH,

1920. III. D. Or g a k is c h e  Ch e m ie . 7 1 5

Von den hiernach fur das Gambircatechin moglichen Formeln III. u. IV. ist die 
letztere vorzuzieheD, da sie die am Cateeliintetramethylather festgestellte Farbenrk. 
der Cumarane (v. K o s t a n e c k i u. L a m p e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 4007; C. 1907.
I. 259) zu erklaren vermag.

S y n th e se  d es P e n ta m e th o x y -« , y -d ip h e n y lp r o p a n s . Veratrumaldehyd 
wurde durch Methylierung von Protocatechualdehyd mit einem groBen tJberschuB yon 
Dimethylsulfat in Ggw. von Kalilauge (1,3 Mol. auf 1 Mol. Dimethylsulfat) in 
nahezu quantitativer Ausbeute erhalten. L. in ca. 50 Tin. h. W.; in k. W. ent- 
gegen den Literaturangaben zwar wl., aber nicht unl. Die kaltgesattigte wss. L sg  
gibt mit wss. Tannin eine milchige Fiiilung. Sehr wenig fliichtig mit Wasserdampf. — 
PMoroglucinłrimethylather. Phloroglucin wurde zunachst mit methylalkoh. HC1 
teilweise, darauf mit einem groBen OberschuB Dimethylsulfat erschopfend methy- 
liert. Ausbeute 80°/o der Tbeorie. In einer Ausbeute von 43°/0 der Theorie kanp 
man denselben Ather durch mehrBtdg. Kochen von Tricariomethoxyphloroglucin mit 
Pt-Schnitzeln bei 300—320° erhalten. Die Ausbeute bei der Darst. von Tricarbo- 
methoiyphloroglucin nach E. F is c h e r  (L ie b ig s  Ann. 371. 303; C. 1910. I. 1352) 
laBt sich durch Nachbehandeln der Mutterlaugen mit NaOH u. Chlorameisensaure- 
methylester quantitativ gestalten. — Trimeihylphloracetophtnon. FarbloBe Platten ans 
sehr wenig A., F. 101—102°. L  in konz. HCi mit gelber Farbę, fallt beim Yer-
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dfinnen wicder aus. — 2 ,4 ,6 -  Trimethozyphenyl-&,4’- dimethozystyrylketon (VI.). 
Eine Lag. von 5 g Veratrumaldehyd und 5,3 g Phloracetophenontrimethylather in 
50 ccm A. wird bei gelinder Warme mit 2,5 ccm 10-n. NaOH versetzt u. 24 Stdu. 
bei 40° aufbewahrt. Ausbeute 9 g. Die Lsg. in kouz. HG1 ist yiolettscbwarz. — 
2,4,6,3',4'-Pentamethoxy-u,y-dipkeny1propan (V.), CsoH580 6. Durch Hydrierung 
des yorstehenden Ketons in Eg mit Pt u. H. Ob das Phloroglucin oder das Losungs- 
mittel den unerwarteten Veriauf der Rk. (vgl. B a r g e l l ih i , Gazz. chira. ital. 44-
II. 25; C. 1914. II. 1191) bedingen, ist unsicher. Farblose, nadelformig gestreckte
Bechtecke aus A., F. 87—88°. LI. in  k. Bzl., CS,, CCI4, C,H4CI„ Essigester und 
Tetrabydronaphtbalin, swl. in k. Lg., A., CH3OH, A., Propylalkohol und CsHn OH. 
Auch das aus Catechintetrametbyliither nacb v. K o s t a n e c k i  u . L a m p e  dargestellte 
Vergleicbspraparat schm. bei 87—88°. Dest. aus einem Bade von 350° im Yakuum 
der Yolmerpumpe unzers. u. erwies sich ais yollig einheitlich. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 53. 1416—27. 18/9. [11/6.] K ie ł, Chem. Inst. d. UniY. Vortrag vor d. Dtaeh. 
Chem. Ges. [14/6.*].) R ic h t e r .

D. Breese Jones und Carl 0. Johns, Die Hydrólyse des Stisolobins, den 
OlobuUns der chinesischm Samtbohne, Stizolobium niueum. (Vgl. J o h n s  u. Finks, 
Journ. Biol. Chem. 34. 429; C. 1919. I. 90.) Die Unters. der Spaltungsprodd. er- 
gab Glyein 1,66, Alanin 2,41, Valin 2,88, Leucin 0,02, Prolin 4,00, Phenylalanin
3,10, Asparaginsaure 9,23 (nach dem Verf. von D a k i n , Biochemical Journ. 12. 
290; C. 1919. I. 817, nach der iilteren Estermethode nur 5,70), Glutaminsaure 14,59, 
Oiyglutaminsiiure 2,81, Serin 0,67, Tyrosiu 6,24, Cystin 1,13, Arginin 7,14, Histidin 
2,27, Lynin S,51, NHS l,55°/0, Tryptophau qualitativ. (Journ. BioJ. Chem. 40  
435—48- Dez. [28/10.] 1919. Washington, Dep. of Agric.) S p je g e l .

P. A. Levene, Erystallinische Salze der Uridinphosphorsaure. (Vgl. Journ. 
Biol. Chem. 33. 229; C. 1919. I. 29.) Neułrales Ammoniumsalz, schwere, liingliche 
Prismen, [tó]D50 in W. «= +21°, krystallisiert mit lH aO. — Monobasisches Ammo- 
nittmsals, lauge, prismatische Nadcln, wasserfrei, sil. in W. und b. Eg., [cć] ^  in 
W. =  —j—13,0°. — Neułrales Pb-Sals, lange Nadeln. — Brucinsalz aus dem ge- 
reinigten NH4-Salz zeigte Aufschaumen bei 185° (korr.), Zusammenziehcn und F. 
bei 195° (korr.), [a ]DM in W. =  —20°, enthielt lufttrocken 7 H ,0 . (Journ. Biol. 
Chem. 40. 395—98. Dez. [31/10.] 1919. R o c k e f e l l e r  Inst for medic. research.) Sp-

P. A. Levene, Krystallinische Uridinphosphorsaure. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 40. 
395; yorst. Ref.) Die durch Zcrlegung des Pb Salzes mit HjS, Verjagen des HjS 
im Yakuum, Wiederherst. des Pb-Salzes mittels Pb-Acetat und uochmalige Zer- 
legung mit H,S gewonnene Lsg. wurde unter yermindertem Druck bis zu einer 
kleinen Menge, dann weiter im Vakuumexsiceator bis zu Glycerindicke konz., in 
b. 99>5°/0ig. A. gel., wieder unter yermindertem Druck iiber IIaSO, eingeengt, und 
dies so oft wiederholt, bis der Sirup zur fast festen Masse erstarite. Nun Anreiben 
mit wenig h., wasserfreiem Metbylalkohol, WTaschen mit diesem in der Kiilte, 
echlieBlieh Su3pendieren darin, Aufkochen und Filtrieren. Die Siiure, CaHn 0 9N3P. 
hat F. 202° (korr.), [«]DS0 — -f- 10,5°. (Journ. Biol. Chem. 41. 1—2. Jan. 1920. 
[28/11. 1919.] R o c k e f e l l e r  Inst. for medic. reEearch.) Sp je g e l .

P. A. Levene, Die Struktur der Hefenucleinsaure. IV. Die Ammoniakspaltung- 
(III. vgl. Journ. Biol. Chem. 33. 425: C. 1919. L 30.) Aus der Adeninfraktion, 
die bei FSllung der Hydrolysatlsg. mit 9S%ig. A. in Lsg. bleibt, wurden Uridin 
phosphorsaure und Adenosinphosphorsiiure, Ci„Hu O,NeP, (krystallisiert wasserfrei, 
M d 80 W. =  —38,5°, in 5°/«ig-NH,-Lag. =  —40°; Brncinsals, 7H20  entbaltend, 
schaumt auf bei 195°, dann wieder unter Dunkelfarbung bei 225°, [a]DM =  —37,0°) 
isoliert. Die Guaninfraktion, durch 98% ig. A. gefallt, bestand hauptsachlieh aus 
Guanosinphosphorsdure (Guanyleaure, ygl. Journ. Biol. Chem. 40. 171; C. 1920.
III. 66S), aber auch einer kleinen Menge Uridinphosphorsaure, die durch ihr karzlich
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beschriebenes krystallinisebes Pb-Salz nacbgewiesen werden konnte. (Journ. Biol. 
Chem. 40. 415—24. Dez. [1/11.] 1919. R o c k e f e l l e r  Inst. for medic. rcsearch.) Sp.

P. A. Leyene, Die Struktur der Hcfcnucleinsaure. V. Spaltwng durćh Ammoniak. 
(IV. vgl. Journ. Biol. Chem. 40. 415; Torat. Kef.) Die Isolierung des yierten 
Nucleotids, der Cyttdinphosphorsaure, bis dahin nur ais Brueinsalz isoliert, in freiem 
Zustande wird beschrieben. Aus geeigneten Fraktionen der Brucinsalze wnrden 
durch fernere Fraktionierung mittelB CH30H  eine Fraktion A (unl. in h. CHsOH) 
und eine Fraktion B  (aus der h. Łsg. bei Erkalten) gewonnen. A lieferte iiber 
das Pb-Salz lange Nadeln eines Nucleotids vom F. 225° (korr.), [«]D'° <=■ —f-52,5°„ 
B dicke Prismen, die sich durch Umkrystallisieren aus verd. A. in Cyłidinphosphor 
saure, [«]D =* -4-43°, und Adenosinphosphorsaure, [a]D =  —39°, zerlegen lieBen- 
(Journ. Biol. Chem. 41. 19—23. Jan. 1920. [1/12. 1919.] B o c k e f e l l e r  Inst. for 
medic. research.) Sp i e g e l .

H. E. Patten und T. 0 . K ellem s, Aciditat von Losungen aschefreier und 
kauflicher Gclatine. (Vgl. P a t t e n  u . J o h n s o n , Journ. Biol. Chem. 38. 179; C. 1920.
III. 594.) Der isoelektrische Punkt von aschefreier Gelatino (von C. B. SMiTH)f 
die beim Yeraschen nur noch 0,011 Riickstand, mit HF rollstandig fliichtig, ergab, 
wurde bei p H =  4,8 gefunden, der von kauflicher Gelatine bei pa  =  5,64. (Journ 
Biol. Chem. 42. 363—66. Juli. [4/5.] Washington, U. S. Dep. of Agric.) Sp ie g e l .

E. Biochemie.
2. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

H ans Pringeheim , Uber das Vorkommen optischer Antipoden in der Natur. 
Vf. wendet sich gegen yerschicdene Ausfiihrungen der kiirzlich von H e s s  und 
W e l t z ie n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 119; C. 1920. I. 536) yeroffentlichten 
Arbeit. Unter Anfiihrung zahlreicher Beispielc legt er dar, daB die in der ge- 
nannten Arbeit gemaclite Annahme eines prinzipiellen Gegensatzes zwischen Tier- 
und Pflanzenreich nicht haltbar ist. Man kann hochstens sagen, daB die Spezifitat 
der Fermcntwrkg. mit der Verlegung der einzelnen Funktioneu der Fermente in 
die besonderen Organe des tierischen Organismus zu wachsen scheint Von 
symmetrischen und asymmetrischen Fermenten kann man yorlaufig nicht sprechen, 
da man damit festlegt, daB im Mol. des Fermentes selbst sterische Anordnungen 
in analoger Weise wie in den Substraten der Fermente yorhanden eein miissen. 
Wir wissen nichts von dem chemischen Bau eines Fermentes und konnen nicht 
einmal ein Ferment in reiner Form darstellen. Noch weniger kann man den Grund- 
satz fcstlegen, daB im Aufbau dieselben Gesetze herrschen u. dieselben Fermente 
wirken wie im Abbau, zumal wir nur wenige aufbauendc Fermente kennen. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 53. 1372—74. 18/9. [8/6.].) P o s n e e .

Kurt Hess, Ubcr die Fahigkeit der Pflanse, optische Antipoden aufzubauen, 
Yf. nimmt Stellung zu der Entgegnung yon P e in g s h e im : (Ber. Dtsch. Chem. Ges- 
53. 1372; yorst. Bef.) auf seine Arbeit (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 119; C. 1920.
I. 536). Er gibt zu, daB seine Formulierung in bezug auf den „prinzipiellen Gcgen- 
satz zwischen Tier- und Pflanzenreich" yielleicht yorlaufig noch zu weitgehend ist  
Dagegen halt Vf. seine Folgerung der Annahme der symmetrischen Enzymc fur 
berechtigt. Die einseilige, stereochemisch Bpezifische Wrkg. der Enzyme ist schon 
von v a n ’t  H o f f  u. E m il  F is c h e r  auf asymmetrische Molekiilstruktur der Enzyme 
zuiuckgefiihrt worden. Dann ist es aber ein zwingender SchluB, bei der aus- 
schlieBlichen B. der Bacemform eines unsymmetrischen Gebildes anf die Ggw. 
symmetrischer Enzyme zu schlieBen. Gestiitzt wird diese Annahme durch die 
Arbeiten B b e d ig s , der bei einfach gebauten Katalysatoren die stereócbemische 
Spezifitat nacbgeahmt hat Ebenso ist der Grundsatz berechtigt, daB im Aufbao



718 E . 2. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1920. H I.

dieselben Gesetze herrschen, wie im Abbau. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1375 —78. 
18/9. [8/6.] Karlsruhe. Chem. Inet. d. Techn. Hochschule.) P o s n e r .

Silv io  R eb elio , Die biologische Wirkung von fluorescierenden Stoffen. Die 
Giftwrkg. der fluorescierenden Substanzen kaun bedingt sein entweder photoehemisch, 
indem unter Einw. des Lichts erst giftige Prodd. entstehen, oder photodynamisch, 
indem eine Sensibilisierung stattfindet. Die Ver8s. wurden an Hyazinthenknollen 
angestellt, die mit ihren Wurzeln im W. standen, und durch Umhullung mit 
schwarzen Stoffen teilweise oder vollig vom Licht abgeschlossen werden konnten, 
wahrend die Pflanze sich nach oben ungehindert am Licht entwickeln konnte. 
Die Wurzeln tauchten in die fluorescierende Eosinlsg. Das Kesultat epricht klar 
fur eine sensibilisierende Wrkg. (C. r. soc. de biologie 83. 884—86. 5/6. [15/5.] 
Lissabon, Institut f. Pharmakologie u. Therapie der mediz. Fakultiit.) MtłLLEE.

Silv io  E ebello , Die photodynamuche Wirku-ng von Eosin bei Pflansen. (Vgl. 
C. r. soc. de biologie 83. 884 yorst. Ref.) Hyazinthenzwiebeln wurden mit Eosin
0,8 bis 800 :1 Million in yerschiedenartiger Weise dem Licht ausgesetzt. Die Entw- 
der Bliite und Wurzel wird dauernd gehemmt, nicht nur yerzogert. Wenn scbon 
Blatter entwickelt waren, so kommt es zwar zur Bliitenbildung, aber nur einige 
sind normal gebildet. Das Licht muB unbedingt auf die lebende Substanz direkt 
einwirken konnen, wenn Eosin wirken soli. Auch diese Verss. sprechen fiir eine 
sensibilisierende Wrkg. der fluorescierenden Stofie. (C. r. soc. de biologie 83. 
886—88. 5/6. [15/5.*] Lissabon, Institut fur Pharmakologie und Therapie d. mediz. 
Fakultiit.) MOl l e b .

Paul Courmont und Th. N ogier, Die Wirkung der y-Strahlen des Radiums 
auf den Eberthschen Bacillus. y-Strahlen des Radiums wirken durch eine 0,5 mm 
dicke Platinwand und 1 mm Quarzwand auf eine 8 mm dicke Kultur des E b e b th -  
echen Bacillus eelbst in enormen Dosen nur schwach. Vollige Sterilisation Sndet 
nicht statt. (C. r. soc. de biologie 83. 853—54. 5/6. [17/5.*] Lyon, Bakteriol. 
Institut.) MtłLLEB.

P. Lindner, Allan P. Swans rotc Hefe mit angeblicher Sporenbildung. Yf. 
beanstandet die ADgaben von P. Swan (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk., 
II. Abt. 2. Nr. 1). Die Abbildungen lassen deutlich erkennen, dafi die angeblichen 
Sporen Fettropfen Bind. Nachzupriifen ist auch die Angabe iiber die gunstige Be- 
einflussung der Fettbildung durch das Licht. (Wchschr. f. Brauerei 37. 229—30. 
3/7. Berlin, Inst f. Garungsgewerbe.) R a m m s t e d t .

S. Costa, Ein gramnegativer Diplococcus, erhaltcn aus der Kultur eines Knie- 
gelenkexsudates bei einem akuten Gelenkrheumatismus. Bei einem Fali von akutem 
Gelenkrheumatismus mit stark fibrinosem Eisudat wurde ein wie ein Gonococcus 
aussehender Diplococcus gezuchtet, der Maltoae nicht vergart, Antimeningokokken- 
serum nicht agglutiniert, sich auf nichteiweiBhaltigen Nahrboden leicht entwickelt: 
Mierococcus arthriticus. Er scheint spezifisch zu sein bei den schweren, zur Ankylose 
neigenden, den gonorrhoischen Uhnlichen Gelenkentzundungen. (C. r. soc. de 
biologie 83. 933—34. 19/6. [15/6.*] Marseille, Militarhospital.) M Olleb.

S. Costa, E in  gramnegativer Diplococcus aus einem nekrotiscTien Knoten bei
akutem Gelenkrheumatismus. Ein von Gonokokken und Meningokokken durch 
Fehlen der Zuckervergarung, von Mikrococcus catarrlialis durch andersartige 
Kultur und Pathogenitat unterschiedener Diplococcus einer unbekannten Spezies 
wird beschrieben: „Mikrococcus serophilus1'. Er macht Peritonitis und adhaaive 

. Perikarditis. (C. r. soc. de biologie 83. 931—33. 19/6. [15/6.*] Marseille, Militar
hospital.) MUl l e b .

A.-Ch. H ollande und P. Yernier, Coccobacillus insectorum n. sp., Yarietat 
vialacosomae, ein pathogener Bacillus aus dem Blute der Raupe Malacosoma 
castrensis L. Beschreibung des Mikroben, der an dereń schon beschriebenen Stammen
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Ton Coccobacillus insectorum ao weit ahnelt, daB er ais eine Abart dayon auf- 
gefaBt wird. (C. r. d. l’Acad. des aciences 17L 206—8. 19/7.) Sp ie g e l .

K arl K. Koeaaler und M ilton T. H anke, Słudien iibcr proteinogene Aminę.
IV. Die Bildung von Histamin aus Histidin durch Bacillus coli communis, (III. 
vgl. Journ. Biol. Chem. 39. 521; C. 1920. IV. 552.) Entgegen mehrfachen An- 
gaben, daB Kohlenhydrate die B. von Histamin aus Histidin hindern, fanden Vff. 
eine aolche nur in Ggw. einer leicht yerwertbaren C-Qaelle wie Glyeerin oder 
Glucose. Ist auBerdem eine NQ uelle (KN03) NH,C1 oder beide) zugegen, so werden 
bei Ggw. von O, ca. 50% des Histidins innerhalb 2 Wochen in Histamin ver- 
wandelt (bei Fehlen von O, ist diese Funktion wie alle Stoffwechseltatigkeit des 
Colibacillus atark eingeschrankt). Bei Ggw. von Glyeerin ohne Nitrat oder NH<- 
Salz scheint unter anaeroben Verhaltniasen aua Histidin Imidazolpropionsaurc zu 
entstehen. Die Tatsache, daB die B. von Histamin stets mit deutlieher Saure-B. 
im Niihrboden zuaammenfallt, laasen Vff. in jener ein Mittel zur Neutralisierung des 
SSureiiberschusses seitens dea Mikroben sehen. (Journ. Biol. Chem. 39. 539—84. 
Okt. [14/7.] 1919. Univ. of Chicago.) Sp ie g e l .

C. Gessard, Uber eine Pyocyaneuskultur. Aus einer Kultur konnten yerschie- 
dene Varietaten geziichtet werden, welche sich hinsichtlich ihrer Fahigkeit, Farb- 
atoff (Pyocyanin) zu bilden, auf yeracbiedenen Niihrboden yerachieden yerhielten, 
aber auch nicht zur Gruppe der „Pyocyanoiden“ gehorten, welche weder auf 
Bouillon, noch Peptonwasser, noch Gelatine-Peptonglycerin Farbstoff bilden. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 171. 323—25. 2/8.*) A r o n .

N icholas K opeloff, L illian  K opeloff und C. J. W elcom e, Bildung des 
Gummis, Lactans, durch Sćhimmelsportn. I. Identifizierung und quantitative Be- 
słinimung. II. A rt der Bildung und Einflufi der Beaktion. L Die Sporen von 
Aspergillus sydowi B a in ie r  enthalten ein Enzym, das in Zuckerlsgg. jeder Konz. 
biB zur Sattigung Gummi zu bilden vermag. Dieses Gummi hat F. ca. 200', 
[k]d =  —40° und liefert bei der Spaltung Lavulose, ist somit Lavan. Man kann 
mittels der Invertasemethodc den wahren Gehalt an Saccharoae bei Ggw. des 
Gummis bestimmen und dieses aelbst polariakopiach durch Kombination jener und 
der CLERGETschen Methode.

II. Die B. von Laevan dureb die Layanase der Schimmelsporen erfolgt am 
leiebteaten aus nascierender Deitrose und Lavuloae (durch Einw. von Inyertase 
auf Saccharoae erhalten), aber in geringerem Grade auch aua den kauflichen 
saccharosefreien Zuckern. E3 acheint, daB nascierende Lavulose in starkerem 
Grade angegriffen wird, ais nascierende Deitrose. Direkte B. aus Saccharoae ohne 
Inyeraion findet nicht statt. Die optimale Ek. fur die B. scheint bei p a  ==■ ca. 7,0 
zu liegen; groBere Konzz. an Sśiure oder Alkali hemmen die Wrkg. dea Enzyms. 
(Journ. Biol. Chem. 43. 171—S7. Aug. [14/6.] New Orleans, Louisiana Sugar Eip. 
Station.) Sp i e g e l .

3. Tierchemie.
E m ily  C. Seaman, Mittcilung uber das VorJcommen von Jod in groflen Mengen 

»on Schafshypophysen. Selbat bei Verarbeitung groBer Mengen (30—100 g) wurde 
keine Spur Jod in der Druse gefunden. (Journ. Biol. Chem. 43. 1—2. Aug. [2/6.] 
New York, Co r n e l l  Uniy. Medic. School.) S p ie g e l .

Loeper, Forestier und Tonnet, Die Verusandtschaft der Eiweifikorper non 
Twmoren und Serum der Carcinomatosen, nachgewieśen durch Anaphylaxie. (Vgl. 
C. r. soc. de biologie 83. 1032; C. 1920. III. 653.) Fallung mit A., Trocknen in 
vacuo, 2°/o in phyaiologischem Serum gel. Intracranielle Injektion bei Meer- 
schweinschen alle 3 Tage */*—V* ecm- — Beim gleichen Tumor tritt todliche Ana- 
phylasie ein, wenn erst Serum des Kranken, dann das TumoreiweiB injiziert wird.
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— Bei verschiedenen Tumorcn und Serum sieht man nur leichte Lahmnngo- 
erscheinnngen. Es besteht also eine Verwandtschaft der im Blut rirkulierenden 
Eiweifikorper mit der Tumorsubstanz. (C. r. soc. de biologie 83. 1086— 8S. 
[17/7.].) MDl l e r .

A. A. Hijm ans van den Bergh. und P. M uller, Ubcr das Serumlipochrom.
II. M itte ilu n g . (I. Mitt. vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 28. 612; O. 1920. I. 687.) Yergleichende Unterss. zeigten, daB der 
Gehalt an Lipochrom in den einzelnen Geweben eehr yerschieden ist, am geringsten 
im Blate (auch bei Umrechnung auf Trockensubstanz), am starksten in den Neben- 
nieren, dann meist in der Leber, demnachst in Fett und Milch. Eine Beziehung 
zwischen Art yon Erkrankungen und Lipoidgehalt des Blutes u. der Gewebe lieB 
sich nicht auffinden. Bei Diabetes gefundenc hohcWerte erklaren sich durch die 
besondere Art der Nahrung. Lipoidchromreiche Nahrung erhoht, lipoidchromarme 
emiedrigt den Pigmentspiegel im Blute. Man kann also annehmen, daB der Orga- 
nismus diese Farbstoffe ausschlieBlich oder wenigstens hauptsauhlich aus dem 
Pflanzenreiche entnimmt. — Kinder haben im allgemeinen weniger Lipochrom, ais 
Erwacheene, doch ist von regelmiiBigem Steigen mit zunehmendem Alter keine 
Rede. — In Harn und Galie konnte kein Lipochrom gefunden werden.

Zur Best. von Lipochrom werden 1 oder 2 ccm Serum mit der gleichen Menge 
96°/0'g- A. gefiillt, die FI. zentrifugiert, und der Nd. mit 1, bezw. 2 ccm A. ausge- 
zogen, bei hohem Gehalte nocbmals mit derselben Menge. Ist der Gehalt an Bili
rubin hocb, so wird die ath. Lsg. noch mit einigen Tropfen sehr verd. NaOH-Lsg. 
gewaschcn. Dann wird unter Benutzung des VAN HELLlGEschen Colorimeters die 
Farbung mit derjenigen einer */*«° / o wss- KsC r,0,-Lsg. yerglichen. — Pflanzen- 
teile werden mit A. gekocht, dann mit A. u. A. yerrieben, bis der Estrakt furbloe- 
ist. Der Estrakt wird filtriert und durch Zusatz yon W. die ath. Lsg. des Farb- 
stoffs abgeschieden; diese wird, eyent. mit weiteren ath. Ausschuttlungen der wss. 
Sehicht, bis zur notigen Farbstoffintensitat eingeengt. — Bei iicrtschen Geweben 
wird in einem Teil durch Eintrocknen mit Seesand das W. bestimmt, in einem 
anderen der Farbstoff in obiger Weise. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 1143—50. 26/7. [23/4.*].) S p ie g e l .

K. F. Pelkan, Beziehung des Urochroms zum Eiiccip der Nahrung. D ie Menge 
des ausgescbiedenen Urochroms steigt u. sinkt mit dem EiweiBgehalt der Nahrung. 
Gelatine und Karotten s in d  ohne EinfluB. Au3 Pepton u. Casein, nicht aber aus 
Gelatine, konnte eine mit dem Urochrom, aber auch dem Lactochrom iibereinstim- 
mende Substanz gewonnen werden. (Journ. Biol. Chem. 43. 237—42. Aug. [25/5.] 
Berkeley, Univ. of California.) Sp ie g e l .

4 . T ierphysiologie.
H. S. R eed , Die Dynamik einer sich dndernden Wachstumsgeschwindig- 

keit. (Ygl. Journ. Gen. Physiol. 2. 545; C. 1920. III. 644.) Es wurde das 
Wachstum yon 70 ausgcwahlten AprikosenschoBlingen wahrend der Wachs- 
tumszeit 1918 beobachtet. Ea ergab sich, daB das Wachsen dieser SchoBlinge 
mit bestimmter, aber schwankender Geschwindigkeit erfolgte. Die grofite Ge- 
schwindigkeit trat gleich nach Beginn des Wachseus ein, urn dann allmahlich 
abzunehmen. Dabei konnten drei deutliche Wachslumsperioden festgestellt werden. 
Die Wachstumsgeschwindigkeit einer jeden Periode ahnelt dem Ablauf einer auto- 
katalytischen Rk. Die gesamte Geschwindigkeit entspricht der Uberlagerung yon 
zwei monomolekularen Yorgangen, yon denen der eine den anderen zuerst beschleu- 
nigt u, dann yerzogert. (Proc. National Acad. Sc. Washington 6. 397— 400. Juli 
[17/4.] Uniy. Califomien, Schule fiir tropische Agrikultur tmd Citrua Esperiment 
Station.) J. Me y e b .



Kanematsu Sugiura und Stanley B.. Benedict, Ber Nahrwert der Banane. IL 
(I. vgl. Journ. Biol. Chem. 36. 171; C. 1919. I. 488.) Wird der sonst zur Er- 
zeugung guter Milch bei siiugenden Ratten ungeeigneten Kost von 83 %  Bananen, 
16%  Casein und 0,5% Hefe noch eiweiBfreie Milch zu 0,5% zugesetzt, ao wird 
sie fur obigen Zweck, wie fur Wachstum, Erhaltung und Vermehrung der Tiere 
geeignet. Der danach in eiweififreier Milch anzunehmende, die Milchproduktion 
beeinflusscnde Stoff acheint nicht mit dem Milchzucker oder den anorganischen 
Bestandteilen der Milch identisch. Es wird vielmehr ein neuer, in der Hefe nicht 
vorhandener Ergiinzungsstoff angenommen. Die Verss. laasen eine Kombination von 
Bananen u. Milch in geeigneten Yerhiiltnissen ais vollwertige Nahrung annehmen. 
(Journ. Biol. Chem. 40. 449—68. Dez. [10/10.] 1919. New York, Memoriał Hospital; 
Ro o s e y e l t  Hospital.) Sp ie g e l .

JE. B. Eorbes, J. 0. H alverson und J. A. Schulz, Beeinflussung der Alkali- 
reserve bei Sćhweinen durch Cerealienfutter und mineralische Ergamungen. Die 
Alkalireserve im Blutplasma der Schweine kann durch das potentiell basiache ge- 
fiillte CaC03 deutlich eThoht, durch das potentiell saure gefallte Ca3(P04'la er- 
nicdrigt werden, wenn diese Stoffe ais Ergiinzungen eines Cerealienfutters in Mengen, 
wie sie fur die Praxis in Betracht kommen, yerfiittert werden. (Journ. Biol. 
Chem. 42. 459—63. Juli. [25/5.] Wooster, Ohio Agrie. Exp. Station.) S p ie g e l .

Carl 0 . Johns und A. J. Einks, TJntersuchungen iiber Ernahrung. IV . Der
Nahrwert von Erdnuflmehl ais Erganzwng von Weizenmehl. (III. vgl. Journ. Biol. 
Chem. 41. 391; C. 1920. III. 205.) In einer Nahrung, die Brot aua Weizenmehl 
(von 74°/o Ausmahlung) ais einzige Quelle von EiweiB und wasserl. Vitamin 
enthielt, iat geniigend von diesem yorhanden, um bei weiBen Ratten n. Wuchatum 
zu erhalten. Das EiweiB wird aber nicht geniigend ausgenutzt, so daB nur l/3—% 
Tora n. Wachstum beobachtet werden. Bei Ersatz von 2 5 %  des Weizenmehls 
durch ErdnuBmehl ist das Wachatum yollig, bei Ersatz von 15%  schon faat n. 
Ea wird alao das EiweiB des ErdnuBbrotea fańt doppelt so gut wie das des Weizen- 
brotes ausgenutzt. (Journ. Biol. Chem. 42. 569—79. Juli. [28/5.] Washington, U. S. 
Dep. of Agric.) Sp ie g e l .

J. E. Mc Clendon, W. C. C. Cole, O. Engstrand und J. E. Middlekanff, 
Dic Wirkungen von Malz und Malzextrdkten auf den Skorbut und die Alkalirescrce 
des Blutes. Der Gehalt gckeimter Cerealiensamen an antiskorbutischen Substanzen 
wird bestatigt; er ruacht sich besondera bemerkbar, wenn der Keim l/s Zoll iiber 
das Kom hervorragt. Die wirksame Substanz wird durch Erhitzen auf 70° (zur 
Gelatinierung der Starkę) nicht zerstort und kann der gekeimten Gerate entzogen 
werden, wenn sie zwischen Stahlrollen zerąuetscht wurde, die hinrtichend nahe 
zusammenstehen, daB die Zellen des Keimes zerąuetscht werden. In der Alkali- 
reaerye dea Blutes von skorbutbefallenen und skorbutfreien Meerschweinchen trat 
im allgemeinen kein wesentlicher Unterschied heryor. (Journ. Biol. Chem. 40. 
243—58. Dez. [25/8 ] 1919. Minneapolis, Uniy. of Minnesota Med. School.) Sp ie g e l .

H. H. M itch ell, Uber die Identitat des wasserloslichen, Wachstum fordernden 
yitamitis und des antineurilischen Yitamins. Kritiache Besprechung der fur und 
wider die Identitat sprechenden Angaben laBt berechtigte Zweifel an ihr bestehen, 
die erat durch quantitative Vergleichung von yerschiedenen Nahrungsmitteln und 
Praparaten bzgl. ihrer wachatumafordernden Eigenschaften und Heilwrkg. bei 
TaubenpolTneuritia behoben oder beatatigt werden konnen. (Journ. Biol. Chem. 40. 
399—413. Dez. [13/10.] 1919. Urbana, Uniy. of Illinois.) Sp ie g e l .

H. Steenbock und E. G. Gross, unter Mitwirkung yon M. T. Sell, FettlSslićhes 
Vitamin. II. Ber Gehalt an fettlóslichem Vitamin in Wurzeln nebst einigen Beobach- 
tungen aber ihren Gehalt an wasserWslichem Vitamin. (I. yg l. St e e n b o c k , B o d t -

II. 3. 52
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w e l l  u . K e n t , Journ. Biol. Chem. 35. 517; C. 1919. I. 393.) Der Yitamingehalt 
in yerschiedenen Wurzeln zeigt sehr grofie Verschiedenheiten. Karotten und gelbc 
stiBe Kartoffeln ermoglichten bei 15°/o der Nahrung ais Q.uelle von fettl. Vitamin 
n. Wachstum und selbst Aufzucht der Jungen, schwedische Riiben, Aaronwurzeln, 
rote Riiben, Pastinak, gewohnliche Kartoffeln, Mangelwurzeln und Zuckerruben 
versagten dabei und zum Teil selbst in groBeren Mengen yollig. Bzgl. wasserl. 
Vitamina lieferten Karotte, schwedische Riibe und Aaronwurzcl bei 15°/0 genug zum 
Wachstum, siiBe Kartoffeln in etwas groBerer Menge, Zuckerriibe und Mangel- 
wurzel noch nicht bei 25°/o. Im ubrigen scheinen auch innerhalb der gleichen 
Pflanzenart Yerschiedenheiten yorzukommen, die noch eingehenderes Studium er- 
fordern. (Journ. Biol. Chem. 40. 501—31. 1 Tafel. Dez. [24/10.] 1919. Madison, 
Uniy. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

H. Steenbock und P. W. B outw ell, unter Mitwirkung von E. G. Gross und 
M ariana T. S e ll, Fettlosliches Vitamin. III. Ber terhaltnismafłige Nahrwert von 
wet (km und gelbem Mais. (II. ygl. St e e n b o c k  u. G r o ss , J. Biol. Chem. 40. 501: 
yorst Ref.) Beim Maiskorn seheint das Auftreten yon gelbem Farbatoff mit der 
dem fettloslichen Yitamin zugeschriebenen waehstumsfordernden Eigenschaft eng 
yerbunden. Rein gelber Mais yermag im Gegensatz zu allen anderen Sorten bei 
Ratten n. Wachstum und Erhaltung ohne yorzeitige Alterserscheinungen, auch 
Fortpflanzung, wenn auch meist mit geringem Erfolge, herbeizufuhren. (Journ 
Biol. Chem. 41. 8 1 -9 6 . 1 Tafel. Jan. 1920. [25/11. 1919.] Madison, Uniy. of Wis
consin.) Sp ie g e l .

H. Steenbock u n d  E. G. Gross, u n te r  M itw irk u u g  von Mariana T. Sell, 
Fettlósliches Vitamin. IY. Ber Gehalt griiner Pflanzengewebe an fcttlóslichem Yitamin. 
nebst einigen Beobachiungen iiber ihren Gehalt an wasserldslichem Vitamin. (III. 
vgl. S t e e n b o c k  u . B o u t w e l l , Journ. Biol. Chem. 41. 81 ; vorst. Ref.) Verss. an 
ju n g e n  Ratten m it Zusatzen yon Alfalfa, Klee, Spinat, Lattich, Kohl u n d  Arti- 
sch o ck en b la tte rn  zu d e r b is a u f  d as fe ttlo slich e  (bezw. w asserl.) Vitamin a u sre ich en d en  
N a h ru n g  a n  ju n g e n  Ratten zeig ten  fe ttl . Yitamin bei sam tlich en  auB er Kohl in der 
GroBenordnung, daB ca. 5 %  g en iig ten , urn normales Wachstum u n d  V erm ehruD g 
zu g e s ta tten  (Lattich am geriD gsten), w a h ren d  y o n  Kohl in  U b e re in s tim m u n g  m it 
d e r Annahme, daB Auftreten yon fe ttl. V itam in  u n d  g ew issen  g e lb en  Farbsto ffen  
zu sam m en fa llen , se lb s t 15°/„ n u r  d u rftig e  Ergebnisse lie ferten . Bzgl. w asserl. 
Vitamins gaben 15°/0 Alfalfa, Klee o der Kohl n. Wachstum, 20°/o Klee n o c h  bessere  
R esu lta te . (Jo u rn . B iol. Chem. 41. 149—62. Febr. 1920. [6/12. 1919.] M adison. 
U n iy . o f W isconsin .) Sp ie g e l .

H. Steenbock und P. W. B outw ell, unter Mitwirkung von M ariana T. Sell 
und E. G. Gross, Fettlosliches Vitamin. V. Warmebestandigkeit des fettloslichen 
Vitamins im Pfianzenmaterial. (IY. ygl. St e e n b o c k  u . G r o s s , Journ. Biol. Chem. 41- 
149; yorst. Ref.) Erhitzen im natiirlichen Feuchtigkeitszastande im A u to k lay en  
bei 15 Pfund Druck wahrend 3 Stdn. zerstorte kein fettl. Yitamin in gelbem Mais, 
auch nicht merklich in Artischocken, Karotten, suBen Kartoffeln nnd M elonenkiirb i8( 
wahrend bei Alfalfa die Ergebnisse n ic h t ganz sicher waren. Auch der Ensilage- 
prozeB iibte bei einem kurzeń Yers. keinen zerstorenden EinfluB aus. (Journ. Biol. 
Chem. 41. 163—71. Febr. 1920. [23/12. 1919.] Madison, Uniy. of Wisconsin.) Sp.

H. Steenbock und P. W. B outw ell, unter Mitwirkung yon Mariana T. Sell 
und E. G. Gross, Fettlosliches Vitamin. VI. Bic Ausziehbarkeit der fettloslichen 
Yitamine aus Karotten, Alfalfa und gelbem Mais durch Ftttldsungsmittel. (V. vgl. 
Journ. Biol. Chem. 41. 163; yorst. Ref.) Es wird iiber Verss. berichtet, die er- 
kennen lassen, daB das fettl. Vitamin aus Pflauzenmaterial durch Fettlósungsmittel 
ausgezogen werden kann, daB aber bzgl. der Eitrahierbarkeit sehr erhebiiche 
Unterschiede bestehen. Werden Karotten mit Speck oder Maisol behandelt, dann
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mit A., eo geht in diesen im  eraten Falle anscheinend kein, im zweiten wenig 
Vitamin iiber; A. lost auch direkt nur wenig Vitamin heraus, Chlf. u. CS, etwae, 
A. u. Bzl. betrachtliche, aber auch nocb nicht voll befriedigende Mengen. Weit 
besser Bind die Ergebnisse bei Alfalfagras, wo schon A. wirksame Mengen aus- 
zog, Bzl. und namentlich A. gute Losungsmittel darstellen. Aus Mais wird das 
Vitamin nicht durch A ., aber ąuantitatiy u. mit sehr geringer oder ohne Schadi- 
gung durch A. ausgezogen. — Das aus Alfalfa mittels A. gewonnene Vitamin ist 
durch alkoh. KOH in der Kalte nicht yerseifbar und kann aus einer solchen LBg. 
nach Verdiinnen mit W. durch A. ausgezogen werden. Man kann aus dem Ex- 
trakt eine in PAe. 1. Fraktion erhalten, die neben Carotin betriichtliche Mengen 
des Yitamins entbalt, und eine in verd. A. 1. Fraktion, die Xanthophyll, aber nur 
wenig oder gar kein Vitamin entbalt. (Journ. Biol. Chem. 42. 131—52. Mai. [23/3.] 
Madison, Uniy. of Wisconsin, Dep. of Agric. Chemistry.) Sp ie g e ł .

Hans Aron, Nahrstoffmangel ais Krayikheitsursache. Die Entstehung einer 
Reihe scharf umschriebener Krankheitsbilder muB ausschlieBlich auf eine mangel- 
hafte Zufuhr bestimmter Nahrstoffe in der Nahrung zuriickgefuhrt werden. Die 
meisten „Instiffizienzkrankheiten11 oder „Niihrstoffdeftktkrankheiten“ entstehen durch 
einen qualitativen Nahrstoffmangel: Mangel an a n tin e u r itis c h e n  S t o f f e n  bedingt 
Neryenyeriinderungen (auch Storungen der Muskulatur und des Herzens): Beri- 
beri, Neuromalacie (Polyneuritis); Heilnahrung: Reiskleie, Hefe. Maugel an anti- 
scorbutischen Stoffen ruft Skorbut, B a r l o w , hamorrhagische Erscheinungen heryor; 
heilend wirken Citrouen-Orangensaft, frische Fruchte, gekeimte Gerste. Reichliche 
Milchkost, besonders gekochte Milch fiihrt bei Sauglingen und jungen Kindern in- 
folge Mangels an ansatefCrdernden Stoffen zu Gewiehtsstillstand (Milchnahrschaden) 
and alimentarer Anamie, heilend wirken: Gemuse, Obst, Malz- und yor allem Mohr- 
riibenestrakt. Die bisher genannten Stoffe gehoren zu den in W. 1. Extraktstoffen-, 
die antiscorbutischen sind recht thermolabil, die anderen ziemlich thermostabil. 
Von ihnen zu scheiden sind die fettlóslichen Stoffe oder Lipoide, dereń Mangel zu 
Xerose und Keratomalacie, zu Knochenwachstumsstorungen und Resistenzschwache 
gegen Infektionen fiihrt. Heilend wirken die „biologisch hochwertigen“ Fette 
Butter, Lebertran, Eigelbfett, auch Spinatfett. — Durch quantitative (calorische) 
Unterernahrung bedingt wird ein pathologischer Wasseransatz, Hydramie, vor allem 
das Hungerodem; Heilung bringt calorische Nahrungsyermehrung. Trifft diese 
Unteremahrung mit Mangel an antineuritischen Stoffen zusammen, so entsteht die 
hydropische Form der Beriberi oder „epidemie dropsy*'. — Die Auffassnng, daB 
Mangel an Nabrstoffen ein wesentlichcs pathogenetisches Moment darstellen kann, 
wird erst lehren, die zablreichen durch Nahrstoffmangel heryorgerufenen Krank- 
heitserscheinungen richtig zu erkennen und zu heilen. (Beri. klin. Wchschr. 57. 
773—77. 2/8. [25/6.*] Breslau.) A r o n .

Jnles Amar, Wie die Leistung der Arbeiter zu, schatzen ist. Es wird gezeigt, 
daB die Messung des Sauerstoffyerbrauchs gestattet, Abweichungen yon der Regel- 
maBigkeit der Arbeitsleistung, Unterschiede in der Geschicklichkeit, auch Simu- 
lationen zu erkennen. (C. r. d, l’Acad. des sciences 171. 363—65. 9/8.) Sp ie g e l .

Edward B. M eigs, N. R. B latherw ick  und C. A. Cary, unter Mitwirkung 
von T. E. W oodward, Weitere Beitrage zur Physiologie des Phosphor- m d  Cal- 
ciumstoffwechsels von Molkereikiihen. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 37. 1; C. 1919. I. 
878.) Aus den Yersuchsergebnissen erhellt ein gegensatzliches Yerhaltnis zwischen 
den Mengen Ca u. P, die im Harn ausgeschieden werden. Die Genauigkeit dieser 
wie d e r meisten friiheren Verss. leidet aber unter Storungen, die durch yerschie- 
dene Verhaltnisse, besonder3 auch die den Tieren ungewohnten M anipu la tionen  
zum getrennten Auffangen yon Harn u. Kot, im Stoffwechsel heryorgerufen werden.
— Bei trachtigen Kuhen w ird  die Assimilation des P u. wahrschemlicb auch die

52*
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des Ca durch Zusatz von Na,HPOł zum Kornerfutter u. durch tagwcise Abwechs- 
lung zwischen diesem und Heu begunstigt. — Die Ausscheidung von P im Harn 
wird deutlich durch die Konz. von anorganischem P im Blutplaema beeinfiuBt, 
offenbar aber auch durch einen anderen Faktor, der vielleicht mit dem Saure- 
Basengleichgewicht des Korpers yerkniipft ist. (Journ. Biol. Chem. 40. 469—500. 
Dez. [24/9.] 1919. U. S. Dep. of Agric.) ■ Sp ie g e l .

Frederick M. A llen  und Mary B. W ishart, Ver suche iiber Kohlehhydrat- 
stoffwechscl und Didbetes. I. Tólcranz von Hunden gegen intravends beigebrachtc 
Glucose. Iu UbereinBtimmung mit Feststellungen von Sa m su n  u . W o o d y a t t  (Journ. 
Biol. Chem. 30. 155) wurde gefunden, daB Hunde bei intravenoaer Verabreichung 
von 1,5 g Glucose je kg und Stde. ca. 2% davon ausscheiden, daB 1 g je kg und 
Stde. noch ein wenig iiber der Toleranzgrenze ist. Es scheint dabei auch von ge- 
ringer Bedeutung, ob die Injektion kontinuierlich oder zu 2—4 Malen in 1 Stde. 
erfolgŁ Nach teilweiser Entfemung des Pankreas ist die Ausscheidung starker, um 
so mehr, je scb werer der Diabetes ist. Doch kommen starkę Abweichungen von 
dieser Kegel vor, die erst durch Blutunterss. ihre Aufkliirung finden. Die Wasser- 
bilanz ziigte keinc merkliche Storung. Der Hiimoglobingehalt des Blutcs zeigte in 
der Regel wiihrend der Injektionsperiode ein Sinken. Die Diurese war meist mehr 
oder wenigcr yermindert. Eine direkte Beeinflussung des EiweiB- oder Fettstoff- 
wechsels durch das Pankreashormon liiBt sich aus den diesbezuglichen Versuchs- 
ergebnissen nicht erBehen. (Journ. Biol. Chem. 42. 415—58. Juli. [24/4.] R o ck e
f e l l e r  Inst. for medic. researcb.) Sp je g e l .

M ilfred R. Z iegler und N. 0. Pearce, Eine Słoffwechseiuntersuchwng lei an- 
geborener Amyotonie. Ais heryorstechende Merkmale werden verzeichnet: Yerringertc 
Ausscheidung von Kreatinin, Ausscheidung yon Kreatin bei eiweiBarmer Nahrung, 
rermehrter Rest-N u. Neutral-S, verminderte Cl-Ausscheidung. Die Ausscheidung 
von HarnsSure und P war normal; es kann also weder Zerfall von Nucleoprotein, 
noch von Knochensubatanz vorliegen. (Journ. Biol. Chem. 42. 581—89. 2 Tafeln. 
Juli. [13/5.] Minneapolis, Univ. of Minnesota.) Sp j e g e l .

Eduard Boecker, Uber die Ausscheidung des Vucins. Um festzustellen, ob 
sich die gegeniiber dem Chinin starkere Affinitat des Vucins zu den Gewebsele- 
menten auch in einem vom Chinin abweichenden Ausscheidungsmodus auBert, 
wurde seine Ausscheidung im Harn behandelter Menschen untersucht. Ein Verf. 
zur Best. des Vucins im Harn wird mitgeteilt Nach peroraler Darreichung be- 
triichtlicber Doscu Vuein. bimur. konnten im Harn der ersten 48 Stdn. nur sehr 
geringe Anteile des Alkaloids, im hochsten Fali ca. 1,7% nacbgewiescn werden. 
Eine Erklarung fur dieses Yerhalten des Vucins konnte nicht erbracht werden. 
(Dtsch. med. Wchachr. 46. 1020—21. 9/9. Berlin, Inst. f. Infektionskrankh. „ R o b er t  
K o ch “ .) B of.in s k i .

Jam es L. Gamble und K enneth D. B lackfan, Anzcichcn fur Cholcsterin- 
synthese durch kleine Kinder. Best. des Cholesterins in der Nahiung und im Stuhl 
von kleinen Kindern ergab den zweiten Wert 1,7- bis 3mal so groB wie den ersten. 
Zur Best. in Milch, wo das Verf. von B lo o r  (Journ. Biol. Chem. 24. 227; C. 1916.
II. 773) keine zuyerlassigen Ergebnisse liefert, wird zunachst nach Verseifen da? 
Unverseifte durch Ausschiitteln mit PAe. in Ggw. von A. ausgeschuttelt. (Journ. 
Biol. Chem. 42. 401—9. Juli. [25/5.] Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) Sp ie g e l .

Jnlius Schiitz, Uber einige wissenschaftliche Grundlagen der Mincralstoff- und 
Mineraląuellenbehandlung. Vf. bespricht die Wrkgg. der in Mineralquellen am 
haufigsten yorkommenden Kationen in pbysikaliEch-chemischer, in cliemischer 
und biologischer Hinsicht (Pharm. Monatah. 1. 65 — 71. 1/5. [14/3.*] Baden 
b. Wien.) B a c h s t e z .
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Gny W. Clark, Wirltung subcutaner und oralcr Beibringung ton Calciumsalzcn 
rtuf den Galciumgehalt des Kaninchenblutes. Durch intravenos oder aubcutan bei- 
ęebrachte Ca-Salze konnte der Ca-Gehalt im Blute vou Kaninchen yorubergehend 
erhoht werden, wahrend Verabreichung mit dem Futter ohne solche Wrkg. blieb. 
Journ. Biol. Chem. 43. 89—95. Aug. [1/6.] Berkeley, Univ. of California.) Spiegei..

E. G. H yatt, H ugh Mc Guigan und F. A. E ettig , Die Wirkung eon Chloral- 
hydrat auf die Pupille. Bei Chloralvergiftungen des Mensehen bat man teils 
Pupillenerweiterung, teils Verengerung beschrieben. In Tierverss. sah man meist 
Erweiterung. Die Verss. zeigen, daB bei lubigem Chloralschlaf die Pupille wie im 
n. Schlaf mitteleng wird. Da Chloralbydrat weder auf das freigelegte Ganglion 
eiliare, noch auf die aympatischen Centra wirkt, da ferner die Wrkg. nieht peripher 
vom Ganglion eiliare sitzt, inuB sie zentraler Natur sein. Es werden die n. hemmen- 
den, der Pupillenverengerung entgegenarbeitenden Einfliisse beseitigt. Strychnin 
Coffein, Atropin und andere zentral angreifendc Gifte heben die Verengerung der 
Pupille nach Chloralvergiftung auf. (Journ. Pharm. and Eip. Therapeutics 15. 
415—26. Juli [29/4.] Univ. of Illinois.) MOllek.

George W. R aiziss, John A. K olm er und Joseph L. Gavron, Chemothera- 
peutische Studien Mer Quecksilber und Arsen enthaltende Verbindungen. Die unten 
senannten halbkomplesen Quecksilberacctatverbb. yerechiedener Phenylarsinsiiuren 
werden in bekannter Art, wie entsprechende As-freie, erhalten und zeigen iihnliche 
Eigenschaften. In Yerbb. mit dreiwertigem As lieB sich Hg nicht einfUhren; es 
trat yielmehr alsbald Osydation jener unter Abscheidung yon metallischem Hg ein. 
Die neuen Yerbb. sind in alkal. Lsg. yerhaltnismiiBig beBtandig, nur bei Vorhanden- 
sein yon Amtnogruppen wird metallisches Hg abgespalten. Die Einfiihrung der 
As-Gruppe scheint ohne EinfluB auf die Giftwrkg. zu sein, die also wesentlich auf 
der Hg-Gruppe beruht. Auch die Heilwrkg. bei eiperimentellen Trypanosomen- 
!nfektionen und die keimtotende Wrkg. in yitro waren nicht groBer alg bei den 
As-freien Yerbb.

3-Nitroarsanilsaurequecksilbtracetat, C8H0O,NsAsHg, gelbes Pulyer, wl. in CH40, 
unl. in A., A., Aceton 1. in Eg., in w. 15°/o'g- Easigsaure, 10%'g- HC1 und in w. sehr 
verd.NaOH-Lsg.— 3-Nitro-4-oxyphenylarsinsaurequeclcsilberacetat,GsQtOs$ k sY lg , gel
bes Pulyer, unl. in CIi40 , A., A., Aceton, Eg., 1. in yerd. NaOH-Lsg. — 3,5-Dinitro- 
t-oocyplienylarsinsaureęuecksilberacetał, C8H,OI0N,AsHg, gelbes Pulver, unl. in CH,0,
A., A ., Aceton, nur teilweise 1. in yerd. NaOH-Lsg. — 3-Amino-4-oxyphenylarsin- 
»durequecksilberacetat, CsHł(lOeN AsHg, braunes Pulyer, unl. in den meiaten organiseben 
Mitteln, wl. in k. Eg. und 105/o'g- HC1, 1. in vcrd. NaOH-Lsg., spaltet aber darin 
bald metallisches Hg ab. — 3,5 - Diamino - 4-oxyphenylarsinsaurequecksilberacetat, 
CgHt.OeNjAsHg, dunkelbraunes Pulyer, Loslichkeit und Abspaltung yon Hg wic 
bei der yorigen Verb. — 4-Carboxyphenylarsinsaure-(p-Bcns:arsinsaure-)gueckgilber- 
acetat, C,H80,AsH g, kremfarbiges Pulver, unl. in CH40 , A., A., Aceton, 1. in w. Eg., 
in yerd. HCl und konz. NaCl-Lsg., durch NaOH unter B. eines gelben Nd. zerlegt.
— Diacetyl - 3,5 - diamino -  4 - oxyphenylarsinsaurcquećksilbcracełat, CiSH)s0 8NtAsHg, 
graues Pulyer, unl. in den meisten organischen Mitteln, teilweise 1. in Eg., 1. in 
verd. NaOH-Lsg. zu brauner Lsg., die beim Steben sich trubt und schlieBlich rne- 
tallischea Hg abacheidet. — 3-Bromarsanilsaurequecksilberacetat, C8He0 6NBrAsHg, 
weiBes Pulyer, 1. in w. Eg., 10%'g- HCl u. yerd. NaOH-Lsg. — 3-Bromoocalylar- 
^anilsdurequecksilberacełat, C10H9O8NBrAsHg, weiBca Pulyer, unl. in organischen 
Mitteln, 1. in sehr yerd. NaOH-Lsg., beim Stehen darin Hg abapaltend. (Journ. 
Biol. Chem. 40. 533—52. Dez. [29/10.] 1919. Philadelphia, Dermatol. Research. 
Labb.) Sp ie g e l .

A ttilio  Busacca, Die Wirkung des Phenols und Guajaeols auf Leukocyten. 
Kach subcutaner Injektion 5®/oig. Lsgg. yon Phenol und Guajacol in Ol, sowie



auch uach percutaner Application derselben beobachtet inan bei Kaninchen eine 
kurz voriibergcben.de Lcukopenie, welche nach ca. 5 Stdn. von einer liingerc Zeit 
andauer&dcn Leukoeytose gefolgt wird, die mit den ublicben physiologischen 
Anderuugcn des Blutbildes nicht yerwechaelt werden kann, Die Leukoeytose be- 
trifft namentlich die Mononueleiiren, liauptsaclilich aber die neutrophilen Poly- 
nucleiiren. Weniger konstant ist die Vermehrnng der eosinopliilen Polynuclettren. 
Das Phenol wirkt etarkcr ais das Guajacol. Die therapeulischo Wrkg. dieser 
Pharmaca wird auf die beachriebene Leukoeytose zurttckgefiilirt. (Arch. Farma- 
cologia sperim. 28. 170—76. 1/12. 177—82. 15/12.1019. Parma, Inut. f. Pltarmakol. 
u. Med. d. Univ.) G u g g e n h e im .

Carl P. Sherwin und K. Sellers Kenuard, Oiftwirkung der Phenylmigsaure 
Nacli groBeren Gaben von Phenylessigaiiuio zoigen sieli deutliche Giftwrkgg., an 
Tjeren bei der Sektion auch erhebliehe histologiselie Schiidigungen der Niere. (Journ 
Biol. Chem. 40. 259—64. Dcz. [7/10.] 1010. New York Gity, FonmiAM Univ, Medic. 
tfehool.) S p ie g e l .

Monziols und Castel, Yergleich der Giftigkeit von Chinin in Serum und in Ol 
bei Injektion in die Muskeln und in die Yenen von Ilunden. 5 l mit 0,05 g Chinin 
pro ccm ist bei intrayenoser Zufuhr viel (doppolt bis dreifach) giftiger, ais Serum 
fl°/0 Chinin). Bei intramuskuliirer Injektion sielit man keinen Unteracliied. (O. r. 
soe. de biologie 88. 1038—30. [10/7.].) MttLLKR.

K arl Sohreiner, Zur FroicinkdrperOterapic unter besonderer Ileriiclsichtigung 
dtr Syphilis. Durch intrayenose Peptoueinspritzungen wurden bei Sypliilitikem 
verhaltnismaBig giinstigo Erfolge orzielt. Die.ho wurden nooh besser, wenn neben 
Peptoneinspritzuugon schwaeho Neosalyarsandoson (0,15—0,45) gegebon wurden. 
(Wica. klin. Wchschr. 83. 748—50. 19/8. Graz, Dermatol. Klinik.) BoKINSKl

Nik. A rw eiler , Ein Bcitrag zur ('ascint harapie. Es wird ii ber Yeras. uiit 
iutrayenosen und iutramuskularon Caseineinspritzuugeu bei yersehiedenen Erkran- 
kungeu, besonders bei Puerperalfiebor borichtet. Die erston Yoraa. wurden mit 
eiuor 5®/,ig. Caseinlsg, in NaHCOs-Lsg. gemacht, die spiitomi mit Caseosau (Hkypbn). 
Die Erfabiungen waren giinstig. (The.rap. llalbmonatsb. 34. 470—78. 1/0. Frei- 
burg i. B., Umv. Frauenklin.) BOKINSKI

C. Bonordio Udaondo, J.-E. Carulla und G.-P. Gonalons, W'uiułi<7 de* 
Uatebrcies auf den Magenchemismus gesunder und magwkranker Leute. Nach 
GenuB der in Siidamerika sehr yerbreiteten Breie aua „Yerba-matć“ fand sich 
meist eine Yermehrung der freien HC1 und der Geaamtaeiditat dea Magenaaftes. 
Dic Sekretion bielt sehr lange an. (C. r. soe. de biologio 83. 1247—48. 31/7. 
[10/6.*] Buenos-Aires.) A ron

1. H. Alm y und R. K. Robinson, Giftwirkuny von LeinsametmeM auf die 
Fordle. Die Uuteras. wurden veranlaBt dureb eine unter den Forellen einer Brut- 
anatalt ausgebrochene Krankheit (Schwarzfarbung, Krblindung, noryose Erschei- 
nuugen, teilweise Tod), die auf Yerwendung eines neuen, Leinsamenmebl enthaltenden 
Futter3 zuruckgefiihrt wurde. Es ergab sich, daB zwar Leinsamenol flir Forellen 
uur wenig giftig ist, das Mehl aber die genannten Symptomu heryorzurufen yermag. 
Dies ist in hohem MaBe der HCN zuzuschreiben, die sich in den meisten Lein- 
samenmehlen ais Prod. der hydrolytischen Spaltung eines Blausaureglncosids findet- 
Dio Menge HCN. die zu irgendeiner Zeit mit der Nahruug deu Fischen zugefUhrt 
wurde, gcnugte zwar nicht, den Tod herboizuftihrcn, wohl aber zu einer Ein w. auf 
das Zentralnervensystem, die su deu genannten Erseheinungen fiihren kann. (Journ. 
Biol. Chem. 43. 97—111. Aug. [23/3.] Washington, U. S. Dep. of Commeree.) Sp.

A. Gurber, Uzara. Ein kurzer Uberblick uber die Pharmakologie der vom 
Autor eingeftthrteu Drogę und Zuaammenstellung der bisherigen therapeutischeu
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Erfahrungei). (Therap. Halbmonatsh. 34. 465 — 70. 1 /9 . Marburg, Pharmakol. 
Inst.) BORINSICI.

P. Carnot, P. Gerard und :F. S ath ery , Studien■ itber Zymase dcr Bicrhefe. 
„in vivo“. Trockenbefenherst.: Kaufliche Bierhefe wird 3—4 Stdn. in k. flieBendem. 
W. gewaschen unter Riihren, Absitzen, Dekantieren, nocbmals schutteln, bis W 
klar. Abpressen, 48 Stdn. bei 25—35° trockneD, pulveiisieren. Die Garwikg. hśOt 
dann viele Monate. Zum Gebraucb dreifache Menge W. bei 35° 2 Stdn., dann 
filtrieren. Prufung der yon 1 ccm Zymase auf 0,4 g Glucosc in 1 Stde. gebildeten 
CO,. Zusatz von Blut erhoht die Wrkg. ein wenig. — Spritzt man Zymaselsg. 
Hunden ein, so behalt sie ibre Wrkg. in der Zirkulation. In den ersten 4—5 Stdn. 
sinkt der Blutzucker, und die Garwrkg. ist yermehrt. Dann steigt der Blutzucker 
wieder zur n. Hohe. Die Zymaseeinspritzung hat schwerste Vergiftungserschcinungen 
im Gefolge, ist also therapeutisch nicht verwendbar. (C. r. soc. de biologie 83. 
1064—66. [17/7.].) M0LLEB.

P. Carnot, P. Gerard und F. Rathery, S ie  Wirkung der Takadiastase „in 
cioo". (Vgl. C. r. soc. de biologie 83. 1064; yorst. Ref.) Nach intraven6ser Ein- 
apritzung yon (etwa 4 ccm pro kg) einer Takadiastaselsg., die 0,15 g Trockcnferment 
entspricht, yon dem 0,05 g in */, Stde. aus 50 g Starkę bei 3S° 0,255 g  Trauben- 
zucker bildet, sielit man beim Hunde eine 2 Tage anhaltende Zunahme des Blut- 
zuckers. Maiimum in der ersten halben Stnnde. Die Steigerung ist aber fiir 
therapeutische Zwecke zu unbedeutend. (C. r. soc. de biologie 83. 1066 bis 
1067. [27/7.].) MOl l e k .

Alessandro R ossi, Untersuchung iiber die Wirkung der Galie auf den Sto/f- 
wechsel. Frosche, welche durch Injektion von 0,1—0,4 g Rindergalle ikterisch gc- 
inacht waren, atmeten mehr C 02 aus ais normale, was auf eine Stoffwechsel an- 
regende Wrkg. der Galie deutet. (ATch. Farmacologia sperim. 28. 183—91. 15/12. 
1910. Padua, Physiol. Inst. d. Uniy.) G u g g k n h et m .

Jacqnes Parisot und P. Simonin, Gifligkeit und Kreislauf- und Atcmwirkung 
des Extrakls von Taetnia saginata. In 0,9°/0ig. NaCl-Lsg. gemachte Extrakte der 
Uandwurmglicder (1 : 20) sind stark giftig. Sie wirken liihmend auf das Herz und 
die GefaBzentra, wie auf das Atemzentrum. Die yerschicdeneu Teile der Hel- 
minthcn sind yerschieden stark giftig, am giftigsten sind die dem Schwauzende 
ailher liegenden, in denen sich yiele Eier befinden. (C. r. soc. de biologie 83. 
937—39. 19/6. [15/6.*] Nancy, Lab. f. allg. u. esp. Pathologie.) MtlŁŁEB.

Jacąues Pariaot und P. Simonin, Wirkung von JExtrakten der Taenia saginata 
auf den J)arm. (Vgl. C. r. soc. de biologie 83. 937; yorst. Ref.) Extrakte aus 
dem frischen Tier wirken ebenso wie die aus getrocknetem Materiał. Wenn man 
einem Kaninchen yon 2 kg 1 ccm ( =  0,05 g Substanz) intrayenos einspritzt, so 
erfolgt sofort zunehmende Darmentleerung, die nach 3 Minuten zu Diarrhoe wird. 
lici 5 ccm erfolgen blutige Stiihle. Mikroskopisch findet man das Bild der Capillar- 
yergiftańg mit sekundśirer Schleimhautnekrose. VfF. glauben an eine spezifische 
.,Sor)«on“-Wrkg. (1). Sie glauben gewisse Beziehungen zu bestimmten Formen von 
Diarrhoe konstatieren zu konnen. (C. r. soc. de biologie 83. 939—41. 19/6. [15/6.*] 
Nancy, Lab. f. allg. u. exp. Pathologie.) M Oller.

Fritz Brnnn, Beitrage zur Biuresefrage. II. Mitteilung. U ber diuresehemmende 
und diuretische Wirkung des Pituitrins. (I. Mitt. vgl. Zentralblatt f. inn. Med. 41. 
657; C. 1920. III. 649-.) Die Hemmung der Diurese durch Pituitrin tritt um so 
stiirker in Erscheinung, je groBer die urspriingliche Wasserdiurese, und je geringer 
die glcicbzeitige Salzdiuresc ist, je niedriger also die D. des Harns ist. Dii; 
bei Tieren beobachtete diuretische Wrkg. laBt sich wohl so erklaren, daB beispiels- 
weise beim Hunde (D. des Harnes weitaus hoher ais beim Menschen) unter 
phyBiologisehen Bedingungen die Salzdiurese uber die Wasserdiurese Oberwiegt. —
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Wiihrend der Diuresehcmmung bcstelit bcdeutcnde Hydramie. Das spricht fiir eine 
Blockierung in der Niere. Verss., diCjYff. gemeinsam mit J. Jed lick a  an der iso- 
iierten Froscbniere ausfuhrtc. spreclien fiir eine clektive Wrkg. des Pituitrins auf 
die GefśiBe des Glomerulargebietcs. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 674—79. 25/0. 
Prag, Propadeut. Klinik d. Dtsch. Univ.) Sp i e g e l .

Grace Medes und J. T. M cClendon, Wirkttng anasthesicrendcr Mittel auf 
vcrschiedene Zellbetiitigungen. (Journ. Biol. Chem. 42. 541—68. Juli. [9/4.] — C. 
19 2 0 . I I I .  567.) ' Sp i e g e l .

Pani Schulze, Membran und Narkose. II. Mitteilung. Vergleićhcndc Lcit- 
fahigkeitsmessungen an narkoiisierten Muskel- und Bindcgewcbsmembranen. (I. Mitt. 
ygl. L o e w e , Biochem. Ztschr. 57. 161: C. 1914. I. 174.) Zahlreiche Messungen, 
aus denen bcstimmte Schlusse infolge der erheblichen Schwankungen im absol. 
Widerstand der benutzten Mcmbranen bei wechselnder Dicke und wcchsclndem 
Querschnitt, sowie der unglcichmaBigen Beeinflussung durch die verachiedenen 
Narkotica nicht gezogen werden konnen, zeigen das eine mit Sicherheit, daB ein 
cindeutiger Unterschied zwischen bindegcwebsreichen und parenchymreichcn Mem- 
branen nicht festzustellen ist. Es muB ais yerfriiht bezeichnet werden, aus Be- 
obachtungen an cinem so komplizierten Objekt, wie cincr Gewebsmembran, Schlusse 
auf Yerandcrungen zu ziehen, die sich an einer Komponentę desselben, dem Par- 
enchym, abspielen. (Biochem. Ztschr. 108. 1—34. 28/8. [6/4.] Gottingen, Pharmakol. 
Univ.-Inst.) Sp ie g e l .

Lange, Nova$urol ais Diureticum. Bericht iiber giinstige Erfahrungcn. (Thcr. 
der Gegeuw. 1920. Juli. Zeitz, Stadtkrankenhaus. Sep. vom Yf.J B o r in s k i .

Paul F lores, Vergleichende Vcrsuche iiber chcmotherapcidisćhe Behandlung der 
cxperimentcllen Tctanuserkrankungen. In Meerschweinchcnrerss. wurde kurz nach 
Zufiilirung der gleichen todlichen Dosis der Arzneistoff eingefiihrt:

Methode °/0 Heilungen
M eltzer  (taglich 1 ccm 25°/cig. MgSO<)....................................  40
B a c c e l l i (taglich 3 ccm l° /0ig. P h e n o l ls g .) ..........................  0
V e r n e u il  (taglich 2 ccm 4°/0ig. Chloralhydrat)..................... 55
SE\VELL-VELLA (taglich 0,6 ccm l°/0'g. C urare).....................  0-

(C. r. soc. de biologie 83. 967—68. [26/6.] Lima, Lab. f. eiper. u. Serothcrapie.) AIOllee.
F. N enfeld, 0 . Schiemann und Baum garten, Uber die chemotherapeutischt 

Wirkung einiger Farbstoffe im Tierversuch gegenuber bakteriellen Infektioncn. Wieder- 
gabe eines Yortrags iiber die Wrkg. des Trypaflavins und der Diaminoacridinbase. 
bezw. dereń Salze bei Infektionen mit Pneumokokken und Hiihnercholera. Von 
BOnstigen Farbstoffen werden Krystalhiolctt, Methyltidlctt, Brillantgrun, Dahlia 
(Ge Ob l e r ), Chinolinrot, Acridtnorange, Aurophosphin und Chinolingelb behandelt- 
Einzelne diescr Stoflfc zeigten eine crhebliche entwicklungshcmmcnde, sowie abtotende 
Wrkg. und fuhrten auch beim Heilvers. zu giinstigen Ergebnissen. Stark giftige 
Verbb., wie Brillantgrun und Krystallviolett kommen, fiir therapeutischc Zwecke 
nicht in Betracht. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1013—15. 9/9. Berlin, In st f. In- 
fektionskrankheiten „ R o b e e t  K o ch “ .) BOEINSKl.

Hans Langer, Zur Theorie der ćhemotherapeutischen Leistwig. Es wurde die 
Dosinfektionswrkg. des Trypaflatins u. einiger neuer Acridinderitate, die sich yon 
diesem im wesentlichen durch eine wechselne Kupplung mit Methylradikalen unter- 
scheiden, untersucht. Es zeigte sich, daB mit wechselnder Zahl der Methylgruppen 
oder bei Veranderung ihrer Stellung der Desinfektionseffekt sich andert Die groBte 
Wirksamkeit zeigt ein 2,7-Dimethyl-3-dimethylamido-6 amino-10-methylacridinium- 
ćhlorid, das die Bezeichnung Flarizid (Agfa) erhalten hat. Innerhalb der Deriyate 
einer Stoffgruppe hiingt die Wirksamkeit von dem Losungszustande des Deriyates 
ab, wobei das Optimum bei einer yon der Bakterienart abbangigen optimalcn Ver-
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teilung von Diffusions- und Speicherungseigenschaften liegt. Die chemotherapeu- 
tische Wirksamkeit hangt davon ab, wic wcit sich unter dem EinfluB des Blutes. 
der Gewebe uud Zellen durch die hierbei eintretende Dispersitatsyerminderung ein 
Deriyat dem Optimum nśihert oder sich von ihm entfernt. Je weiter der Spielraum 
fur die Naherung an das Optimum ist, um so mehr ist fur die innere Desiufektion 
zu erwarten, je geringer der Spielraum ist, um so wirkungavoller wird die An- 
wendung zur lokaleu Gewebaantisepsis sein. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1015— 16. 
9/9. Charlottenburg, Kaiserin AuousTE-ViKTOKiA-Haus.) Bobiński.

Francke, Butolan, ein neues Anthelminthicum. Bericht iiber gunstige Erfah- 
nmgen. (Med. Klinik 1920. Leipzig. Sep. v. Yf.) B o b iń s k i .

W erner Schulemann, Zur Wirkung einigcr Phenole auf Wurmcr. Es wurde 
nach einer besonderen, im Original naclizulesendeti Versuchsanordnung eine Anzabl 
phenolartiger Vcrbb. auf ihre anthelminthische Wrkg. gepriift. Am wirksamsten 
erwiesen sich o- u. p-Benzylphenon, sowie p-Benzyl-o-kresol. (Dtsch. med. Wchschr. 
46 . 1050—52. 16/9. Elberfeld.) B o b iń s k i.

Carl V oegtlin  und Hom er W. Sm ith, Quantitative chemotherapeutische Ver- 
suche. I. Die łrypanneide Wirkung von Antimonverbindungen (mit Marian M. 
Crane, K atherine D. W right u n d  M abel A. Connell). Es wurde eine Methode 
ausgearbeitet, um die Wrkg. von T ry p an o so m en  ab to ten d en  Stoffen quantitativ ver- 
folgen zu konnen. Ratten w erd en  mit trypanoaomenhaltigem Blut 1 Tag zuyor in- 
Sziert, dann ein Arzneimittel intrayenos eingespritzt und die Zahl der in der Blut- 
bnhn befindlichen Parasiten vor u n d  kurz bis 3 Tage nach d e r  Injektion durch 
Ziihleu des BluteB in der THOMA-ZEiSSschen Kammer bestimmt. U n te rsu ch t wurden 
Brechweinstein, antim onsaurC3 Kaliumtartrat, Antimonylthioglykolat u. Antimonyl- 
lactat. Das letzte war fiir methodisehe Yerss. Uber das Wesen der Rk. zwischen 
Gift nnd Parasiten am geeignetsten; 2 ccm einer '/loo-molaren Lsg. pro kg heilen 
Infektionen m it 3—500000 Parasiten im emm Blut. Es besteht Proportionalitat 
zwischen Zahl der Parasiten und wirksamer Dosis. Die Reaktionskuryc zeigt teils 
k o n s ta n tę , teils k o n s ta n t zunehmende Geschwindigkeit. (Journ. Pharm. and Exp. 
Therapeutics 15. 453—73. Washington, U . S. Public Health Service.) MCl l e k .

Carl Y oegtlin  und Homer W . Smith, Quantitative chemotherapeutische Untcr- 
mchungm. II. Die trypanocide Wirkung von Arscnderiraten (mit Marian M. 
Crane, K atherine D. W right und M abel A. Connell). (Vgl. Journ. Pharm. and 
Erp. Therapeutics 15. 453; yorst. Ref.) Mit, der vorstehend geschilderten Methode 
wurden die durch EHRŁICH3 Unterss. bekannten Stoffe yon neuem in ihrer Wrkg. 
auf Trypanosoma cąuiperdum an Ratten untersucht. Bei den unbehandelten Ticren 
tritt der Tod am 3. Tage cin. Untersucht wurde die Arsensaure-, Arsenoiyd- und 
Arsenoverb. von Phcnylglycin, yon der p-Oxy-m-amidoverb., die Arsensaureyerb. 
des p-Phenylglycinamids, Atoxyl, Arsacetin und Arsenik, endlich Phenylarsenoiyd.

Dic Ergebnisse sind eine Bestiitigung der EHRLiCHschen Ycrsuchsreihen und 
der Auffassung, daB die Giftigkeit der Arsenstoffe yon ihrer Umwandlung in drei 
wertiges Arsen vom Arsenoxydtypus R A s^O  abhangt. Auch die Wrkg. aut 
Trypanosomen ist eine Folgę dieser Umwandluug. Die augewandte Methode zeigt, 
daB auch dic Arsenikalien direkt auf das Parasitcnprotoplasma wirken. Die An- 
nahme, daB die Salyarsanwrkg. eine mittelbare sei, indem Abwehrstoffe ausgebildct 
wurden, ist unbewiesen und zu yerwerfen.

Funfwertige Ar-Verbb. haben in ihrer trypanociden Wrkg. eine viel laugere 
Latenzzeit ais dreiwertige (12—18 gegenuber 1—3 Stdn.). Eine 3 Stdn. bei 37° ge- 
haltene wss. Lsg. yon Salyasannatrium zeigt nicht mehr wie zuyor eine Latenzzcit 
Sie wirkt sofort genau so wie das Arsenoiyd. Die Ungiftigkeit yon Salyarsan u. 
Xeosalvarsan in yitro erklart sich daraus, daB sie ebec erst in ihre Arsenosydstufe 
sungewandelt werden milssen. Diese Stoffe wirken gleich stark im OrganiRmus wie
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im Keagensglas. Diea wurdc besonders bei Phenyl- und bei p-Oxy-m-aminophenyl- 
arsenoiyd festgeatellt. Der therapeutisch wichtigste Wert, Giftdose zu heilender 
Dose, mag bei funfwertigera Arsen am hochsten aein, doch ist die Gefahr fUr den 
die Parasiten beherbergenden Organismua infolge Deponierung zu groB. Daa kli- 
nisch beste Verhiiltnis ergaben von den untersucbten Stoffen: Salvarsan (37 : 1) u. 
Neosalyarsan (33 : 1). Kombination von der minimal wirksamon Dose Arsenoxyd 
und der Halfte der minimal wirkaamen Dose von Antimonyllactat ergab Heilung. 
Diea Ergebnis spricht gegen einen spezifiseben Chemoreceptor im EHRLiCHschen 
Sinne. (Journ. Pharm. and E xp. Therapeutics 15. 475—93. Juli [12/5.] Washington. 
U. S. Public Health Service.) MttLLER.

Arthnr D. H irschfelder, J. B icek , F. J. Kueera und W. H anson, Die 
Wirkwng hoher TemperaUircn auf Wirkung und Giftigkeit ton  Digitalisgiften. Im 
Froschyera. bewirkte frisch bereitete Tinctura digitalis, systolischen Herzstillstand 
im Verlauf einer Stunde. Bei 30—60° steigt die Giftigkeit. Katzen zeigten bei 43° 
niedere Dosia letalia. Bei fiebernden Tieren tritt wie bei normalen Pulayerlang 
samnng, Blutdruekateigerung, Arhythmie u. Umkehrung der T-Zacke im Elektroden- 
diagramm nach Digitalis ein. Nur war der Herzmuskel empfindlicher ais in der 
Norm. Man soli bei hoch fiebernden Kranken (Grippe) mit Digitaliagaben daher 
voraichtig sein. (Journ. Pharm. and E\-p. Therapentiea 15. 427—31. Juli. [3/5.] 
Univ. of Minnesota.) Mtll.LER.

Alfredo Chistoni, tlber die koagulationshemmende Wirkung des Ichthyols. Die 
fruher (Arch. Parmacologia sperim. 28. 125; C. 1920. III. 107) beschriehene koagn- 
lationshemmende Wrkg. der Alkalisalze des Ichtbyola beruht hauptsachlich auf der 
Cu-fallenden Wrkg. derselben, daneben aucli auf Veriinderungen der Blutplattchen. 
der Leukocyten und wahrscheinlich auch auf Veranderungen des Fibrinfermentes. 
Die kleinen Mengen von Salfoichtbyolat, welche das Ca des Blutes nicht zu falleu 
vermogen, bedingen infolge der Schadigung der Blutplattchen die B. einea nicht 
zusammenziehbaren Koagulums. (Arch. Farmacologia sperim. 28. 129 — 38. 1/11. 
1919. Neapel, Inst. f. Pharmakol. u. Therapie d. Univ.) G u g g e n h e im .

H. A. Lubbers, Einige Beobaćhtungen an dnem Fali von Bleivergiftung. In 
den Faeces einea erkrankten LetterngieBera wurden noch drei Wochen nach der 
letzten Vergiftung bis zu 0,25 g Letternmetall (Pb, Sn und Sb) tśiglieh gefunden. 
Ea ist nicht festgestellt, wie das Metali in den Korper gelangte. (Nederl. Tijdschr. 
Geneeskunde 1920. II. 409—412. 31/7. [April.] Amsterdam, Klinik Buitinga.) H a .

Paul Kaznelson, JEssigsaurevergiftung mit Tkterus. Beschreibung einea Falles, 
der nach Aufnahme von 300 g Essigessenz =  64% Essigsiiure mit Erbrechen, Hamo- 
globinurie, Methamoglobinurie und starkem Ikterus erkrankte und starb. Es lieB 
sich nachweisen, daB der Ikterus ein echt hamolytischer, anhepatischer war. Yer- 
mehrung des Bilirubins im auffallend dunkelbraungelb gefarbten Serum fehlte, da- 
gegen fand sich Hamatin in sehr groBer Menge. Auch die Hautfiirbung wird da- 
nach auf die Hamatinamie bezogen, wenn auch mit der Moglichkeit einer Umwand- 
lung des Hamatins in Bilirubin in der Haut selbst zu rechnen ist. (Med. Klinik 
16. 149—51. Prag, I. Dtsch. med. Klinik.) JUNGMANN.**

B. K. Boom, Ein Todesfall durch Neosaharsan bet Bantischer Krankheit. Ein 
elfjahriges Madchen mit B A N Tischer Krankheit starb nach Injektion von 6 X  150 mg 
Neosalvarsan. D ie  Obduktion ergab auch Lues und Lebercirrhose. Ausfuhrliche 
Krankengeschichte und Sektionsprotokoll. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 1920. II. 
304—12. 24/7. [Mai.] Amsterdam, Univ.-Klinik) H a r t o g h .

L. Panisset und A. Discham ps, Intrakardiale Zufv.hr eon Tollwutgifł lei 
Meerschweinchen. Die Wrkg. des Speichels toller Hunde bei Einspritzung ins Blut. 
anderer Tierarten ist sehr verschieden. Zur Illustration des Einflusses von Tollwut- 
gift auf eine fremde Art wurde je 1 ccm Emulsion von ,,virus fixe“ (Bakterio lo-
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gisches Institut Lyon) Meerschweinchen ins Herz gcspritzt. 0,01—0,0001 g Gehim- 
substanz waren todlich bei Tieren von 500 g. Zwischen 0,001 und 0,0001 war die 
Inkubationszeit 12—13 Tage, dariiber 28 Tage. (C. r. soc. de biologie 83. 983—84. 
26/6. [21/6.*] Lyon.) MOi /leb.

5. Physiologie und Pathologie der Korperbestandteiie.
C. Robert M oulton, Biochemisćhe Yeranderungen im Fleische non Bindern 

wiihrend Unterernahrung. Bei Erschopfung oder teilweisem Hungern wird der 
Wassergehalt der Muskeln von Stieren nicht yermehrt, das Fett fast ganz, an- 
scheinend aber nicht das Glykogen resorbiert. Der Charakter des EiweiBes wird 
yerandert, indem etwa 10°/o der gesamten N-Substanzen, und zwar Albuminę, ent- 
fernt werden. Der Gehalt des Fleisches an P sank um 13—15°/o- 1° der Leber 
zeigte sich etwas mehr W. u. N ohne Verminderung des Glykogens, im Blut mehr 
W. u. weniger Gesamt-N. Die Muskelfasern waren viel dunner geworden, funktio- 
nierten aber noch ais solche. (Journ. Biol. Chem. 43. 67—78. Aug. [8/6.] Columbia. 
ITniy. of Missouri.) Sp ie g e l .

At hi as und Ferreira de Mira, Wirkung der Thyreoid- und Parathyreoidektomie 
auf kastrierte Meerschweinchen. In U bereinB tim m ung m it den Eesultaten yon G l e y  
u. Cl e r e t  (C. r. soc. de biologie 70. 1911) u. entgegen den Angaben von S il y e s t k i 
w irk t Entfernung von Schilddriise u. Ncbenschilddriisen auch bei mannlichen u n d  
weiblichen kastrierten Meerschweinclien unbedingt todlich. (C. r. soc. de biologie 
83. 870—77. 5/6. [15/5.*] Lissabon, Physiol. Inst. d. med. Fakultat.) MtłLLEB.

Edgard Znnz, Uber den Phosphor- und Aschengehalt der Thyreoidta. beim 
Menschen. (Vgl. C. r. soc. de biologie 82. 1080; C. 1920. I. 181.) Bei Gefallenen 
im Alter yon 19—34 Jahren fand Vf. bei Unters. yon 52 Schilddriisen:

In der Trockensubstanz Minimum Maiimum Mittel

Phosphor . . . . . . . . 0,56% 1,82 % 1,23 %
A s c h e .......................... • • • 2,42,, 3,44 „
P : N ............................... . . . 0,03S 0.140 0,089
J : N ............................... . . . 0,004 0,029 0,016
J : P ............................... . . . 0,025 0,422 0,191

Die Unterschiede in der Zus. der beideu SchilddrUsenlappen betragen im 
Mittel fur P 0,00040/0, fur Asche 0,14°/0 der Trockensubstanz. (C. r. soc. de 
biologie 83. 1228-29. 31/7.*) A b o n .

Frederick M. A llen  und Mary B. W ishart, Ver suche iiber Kohlenhydratstoff- 
loechsel und Diabetes. II. Die Nierensćhwelle fur Zucker und einige Fdktoren, die 
sie andern. (I. vgl. Journ. Biol. Chem. 42. 415; C. 1920. III. 724.) Yerminderte 
Durchgangigkeit der Niere in dem Sinne, daB die Hinderung gesteigert ist, wurde 
ais Eegel bei diabetischen Tieren endgiiltig erwiesen, wie sie auch fur die groBe 
Mehrheit menschlicher Diabetesfalle besteht. Eine Rcihe moglicher Grunde fiir 
diese Yerstarkung der Hinderung wird erortert. Gewisse Beobachtungen weisen 
darauf hin, daB fettreiche Nahrung eine solche ohne Acidose herbeifQhren kann. 
Von auBeren Ursachen, die dazu fiibren konnen, wird die Wrkg. von Epinephrin 
heryorgehoben. Zwischen Nieren- und Pankreasfunktion lieB sich keine Beziehung 
im Sinne groBerer Leichtigkeit der Zuckerausscheidung selbst bei yollkommen dea 
Pankreas beraubten Tieren nachweisen. Eine Verstarkung des Hindernisscs scheint 
besonders mit der Schwere des Diabetes yerknupft zu sein. (Journ. Biol. Chem. 43. 
129—47. Aug. [14/6.] R o c k e f e l l e r  Inst. for medic. research.) Sp ie g e l .

J . Topena Boncompte, Uber den AbflufS des Nebennierenblutes beim Hunde 
Bestst an 7 Hunden ergaben bei 6 Tieren sehr iłbereinstimmend, daB aus der
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Nebenniore etwa 3—4 ccm in der Minutę durch die Vene abflicBen. (C. r. soc. de 
biologie 83 . 1205-6 . 31/7*. College de France.) A r o n .

H. Busąuet und Ch. Vischniac, Das Fehlen von Lipase in nicht ausgetretcncm 
Blut. Wenn im Herzen durch Abbinden aller GefiiBe das Blut abgeschlossen wird 
u. auf etwa 50 ccm Blut 15 ccm Oliyenol eingespritzt werden, so findet innerhalb 
24 Stdn. bei Korpertemp. in thymolisiertem W. keine Verseifung statt, wahrend 
Zusatz von Lipase sofort zu Yerseifung fiihrt. Innerhalb der GefaBe findet sich 
also keine Lipase. (C. r. soc. de biologie 8 3 . 844—45. [5/6.*].) MtiLLER.

2T. E . Blatherwick, Neutralitdtsregulicrung beim Bindoieh. Die Alkalireserve 
der Kuli, gemessen am Bindungsvermogen des Plasmas fiir COa, ist recht be- 
standig; sie wurde bei 16 Tieren z u 55,1—68,3 (durchschnittlich 61,5) ccm pro ccm 
Plasma gefunden. Bei jungen Kiilbern (2—14 Tage alt) fanden sich deutlich hohere 
Werte, 68,3—S0,6 (durchschnittlich 73,0) ccm. Anderung des Putters in Beziehung 
auf Aciditat oder Alkalinitat seiner Asche fuhrte zu Anderungen der Alkalireserye. 
Maisensilage, in groBer Menge yerfiittert, erniedrigt sie n. veranlaBt B. yon saurem 
Harn, wahrscheinlich infolge unvollkommener Oiydation der im Futter vor- 
handenen organischen Sauren. Hungern wahrend einer Woche fuhrte zu keiner 
Anderung der Alkalireserye; dabei beobachtete Zunahme des anorganischen P im 
Plasma wird ais Zeichen aufgefaBt, daB die Mineralreserven mobilisiert wurden. 
um die Neutralitat der Gcwebe zu erhalten. — Der Gehalt des Plasmas an Ca kann 
zwar durch die im Futter yorhandenen Mengcn beeinfluBt werden, aber nur in ge- 
ringem Grade, und schcint unter physiologischen Verhaltnissen wenig oder gar 
nicht abhangig yotn Gehalte an Dicarbonat. (Journ. Biol. Chem. 42. 517—39. 
Juli. [6 5.] U. S. Dep. of Agric.) Sp ie g e l .

Howard W. H aggard und Y and ell Henderson, Samatorespiratorischc Punk- 
tionen. I I I . Der Irrtum der asphyktischen Acidose. (II. ygl. Journ. Biol. Chem.
42. 237; C. 1920. IV. 568.) Die geltende Ansicht uber die Erzeugung yon Aci
dose durch Asphyxie, beruhend auf einer Beobachtung yon Akaki (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 19. 422), daB danach Milchsaure im Harn auftritt, steht in yolligem 
Gegensatz zu den Tatsachen. Bei Sauerstoffmangel tritt iibermaBige Atmung ein, 
ehe das Blutalkali merklich yermindert ist. Intrayenose Einyerleibung von Milch- 
saure fiihrt nicht zu einer mit der eingefiihrten Menge im Yerhiiltnis stehenden 
Acidose, es diirfte eine Lage wie „Milchsaureacidose“ nie im Leben auftreten. 
Eine Zunahme der Lactate in Blut oder Harn zeigt wahrscheinlich nicht Acidose, 
gondern ein niedriges Yerhaltnis HaCO0 : NaHCOs, also eine Alkalose, au. Das 
respiratorische X, das Stimulans, das bei Sauerstoffmangel gebildet wird, ist also 
sicher keine starkę, gebundene Saure. (Journ. Biol. Chem. 43. 3—13. Aug. [1/6.] 
New Haven, Y a l e  Univ.-Mineola, U. S. Air Scryice.) Sp ie g e l .

Howard W. H aggard und Y and ell Henderson, Hamalorespiratorische Funtt- 
tionen. IV. Wie Mangcl an Sauerstoff das Blutalkali vermindert. (III. ygl. Journ. 
Biol. Chem. 43. 3; yorst. Ref.) Yerss. an Hunden zeigten, daB bei Sauerstoffmangel 
runachst durch iibermaBige Atmung ein OberschuB von C02 ausgeatmet wird, so 
daB das Verhaltnis H,COs : NaHCOs (das CO,-Verhaltnis) und dadurch yermutlich 
auch die CH im Blute unter die Norm sinkt. Diese Alkalose wird dann erst durch 
Verschwinden yon Alkali aus dem Blute ausgeglichen. Bei Wiederherst. der n. 
SauerstofFspannung spielen sich die Vorgange umgekehrt ab. (Journ. Biol. Chem.
43. 15—27. Aug. [1/6.] New Haven, Ya l e  Univ.) Sp ie g e l .

Y andell H enderson. Hamatorespiratorischc Funktionen. V. Yerhaltnis eon
Sauerstoffspannung und Blutalkali bei der Anpassung an das Hóhcnklima. (IV. 
ygl. H a g g a b d  u . H e n d e r s o n , Journ. Biol. Chem. 43 . 15 ; yorst. Ref.) Der Baro- 
meterdruck, an den man sich gewohnt, ist durch die SauerstofFspannung der funda- 
aoentale Faktor zur Regelung des Luftyolumens, das pro Einheit ausgeatmeter CO.
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eingeatmet wird, der CO,-Spannung in den Alyeolen und der Alkalimenge, die rur 
Verwendung im Bluto herbeigeholt wird. Die allgemeinen Bedingungen, unter 
denen Ch dea Blutes bei einem n. yollstandig akklimatisierten Indiyiduum furjede 
Hi5he u. jedeji Barometerdruck konstant ist, laBt sich ausdriicken durch die Gleichung:

(Bar. 1 H,0) X  -Z*RQ =  ^O, =  -TcO, X  QC0, X  c ,  =  ----- TnuF\--- m \—----

100(5=̂ 5S)E“p-
Darin bedeuten: Bar. mittleren atmosphiirischen Druck derHohe; T h ,o die Dampf- 
spannung von W. bei Korpertemp.; F rq  einen Faktor fiir den %-Gehalt von Os 
in den troekenen Lungengasen, gewohnlich ca. 0,14, aber abbiingig yom alyeolaren 
Respirationsąuotienten; To, und 2’co, die Spannungen von O, und CO, in den 
Lungen; Qco, die Menge Alkali, ausgedriickt in Yolum-% C02, die im Arterien- 
blut verwendet werden; Ct und C, Konstanten fur das Indiyiduum, Cl =  ca. 2,5, 
C, zwischen 1,9 und 2,5; 100 Resp. das Yolumen der wahren Atmung (Alyeolar- 
yentilation) far Ausscheidung von 5,5 ccm CO, in Meereshohe. (Journ. Biol. Chem.
43. 2 9 -3 3 . Aug. [1/6.] New Hayen, Ya l e  Uniy.)] Sp ie g e l .

C. A. M ills, Die Wirksamkeit deB Lungenextralctcs im Verglcich mii Extrakten 
anderer Gewtbe bei Anregung der BhUgerinnung. Eine Beobachtung von W h e r r y

u. E ryin , daB intrayenose lujektionen von Lungengewebeeitrakten sclion in kleinen 
Mengen den schnellen Tod von Kaninehen und Meerscbweinchen yerursachen, ver- 
anlafite die Priifung mit dem Ergebnis, daB solcbe Estrakte das Blut sowohl inner- 
halb wie auBerhalb der GefaBe schon in erheblich kleineren Mengen zur Gerinnung 
briugen, ais Estrakte anderer Gewebe. Am nachsten stehen noch die Nieren, dann 
folgen Herz, Gehirn, Milz, Tbymus, Hoden, Haut ungefahr in dieser Reihenfolge. 
Man konnte danach aus der Lunge yielleicht ein starkes Hiimostaticum gewinnen. 
(Journ. Biol. Chem. 40. 425—33. Dez. [14/10.] 1919. Uniy. of Cineinnati.) Sp ie g e l .

L.-M. Betances, U ber das Vorhandensein von Blutplattchen bei Astacus fluvi- 
atilis. Im Gegensatz zu allen Unterss. yon 1S24—1918 hat Vf. beim FluBkrebs 
mikrocellulare Gebilde gefunden, die morphologisch in jeder Beziehung den Blut
plattchen der Wirbeltiere yergleicbbar sind. (C. r. d. l’Acad. des seiences 171. 
320-22. 2/8*.) Aron.

R. Brinkman und E. van  Dam , Studien zur Biochemie der Phosphatide m d  
Sterine. I. Es wurde festgestellt, daB die osmotische Resistenz menschlicher und 
tierischer Blutkorperchen durch Waschen mit pbysiologisch aąuilibrierter Salzlsg. 
betrachtlich zunimmt. Ais Ursache wurde das Ausspiilen von Lecithin aus der 
Korperoberfliiche gefunden; daneben findet sich in der Waschfl. bei Kaninehen 
etwas Cholesterin. Setzt man zu der Salzlsg. eine sehr geringe Lecithinmenge, so 
nimmt die Resistenz der Korperchen ab. Die bamolysierende Lecithinwrkg., die 
sich bei dem alkob.-ath. Eitrakt menschlicher Blutkorperchen zeigt, kann durch 
geringe Konzz. yon Cholesterin aufgehoben werden. In isotoniseber Lsg. von Rohr- 
zucker wird das Lecithin nicht ausgespiilt. — Die Befreiung der Blutzellen yon 
ihrem Plasmalecithin gibt die Moglichkeit, sie in einem Zustande zu untcrsuchen, 
wie sie vom Knocbenmark kommen. — Die Wrkg. des Lecithins bei derHamolyse 
wird mit derjenigen des Komplementmittelstucks in Parallele gestellt. (Biochem. 
Ztschr. 108. 35—51. 28/8. [11/5.] Groningen [Holland], Physiol. Inst. der Reichs- 
uniy.) Spiegel.

i i .  Brinkm an und E. van Dam , Studien zur Biochemie der Phosphatide und 
Sterine. II. Die Bedeutung des Cholesterins fiir die physikalisch-ćhemischen Eigen- 
schafUn der Zellóberflachc. (I- vgl. Biochem. Ztschr. 108. 35; yorst. Ref.) (Bio
chem. Ztschr. 108. 5 2 -6 0 . 28/8. [11/5.] — C. 1920. III. 264.) Sp ie g e l .

R. Brinkm an und E. van Dam, Studien zur Biochemie der Phosphatide und
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Sterine. 111. Uber die Bedeutung des funktionellen Antagonismus von Phosphatiden 
und Cholesterin. (II. vgl. Biochem. Ztschr. 108. 52; yorst. Ref.) Vff. sehen in der 
Tatsache, daB im tierischen Organismus Phosphatide und Sterine stets nebeneiuander 
in bestimmtem Verhaltnis yorkommen, einen Ausdruck ihres funktionellen Anta
gonismus. Dieser wird durch neue Beispiele eriautert. Von dem Yerhaltnis Leci- 
thin: Cholesterin hangen die Resistenz der Blutkorperchen, ihre elektrische Isolation, 
die Ionenpermeabilitat der Zelloberflache und der Wassergehalt der Gewebe direkt 
ab. Dieser Quotient wird dureh die Ernahrung beeinfluBt. Einseitige Lecithin- 
fiitterung wahrend 1 Woche hat beim Kaninchen intensive intrayitale Hamolyse 
und Regeneration zur Folgę, die mittels der Resistenzmethode der Vff. (ygl. Mit- 
teilung I) genau analysiert werden konnte. Die intrayitale Hamolyse wurde dureh 
Lecithinamie sehr stark yergroBert, zu gleicher Zeit wurde aber auch die Neubil- 
dung der Korperehen dureh das Vorherrschen des Leeithins stark angeregt, so 
daB sie mit der Hamolyse im Gleichgewicht war. Fur Erhaltuug der n. Regene
ration war Lecithinfutterung unbedingt notwendig. (Biochem. Ztschr. 108. 61—73. 
28/8. [11/5.] Groniugeu [Holland], Physiol. Inst. d. Reichsuniy.) Sp ie g e l .

R. Brinkman und E. van Dam, Bemerkungen zu der Arbeit: „Die Permea- 
bilitdt der roten Blutkorperchen fur den Traubenzucker“ von M. Bonniger. Gegen- 
iiber B ó n n io e p . (Biochem. Ztschr. 103. 306; C. 1920. III. 22), dessen Versuchs- 
anordnung kritisiert wird, halten Vff. ihre fruher (Arch. internat, de Physiol. 15. 
105) ausgesprochene Meinung aufrecht, daB die Blutkorperchen fiir Glucose nicht 
durchlassig sind. (Biochem. Ztschr. 108. 74. 28/8. [11/5.] Groningen [Holland], 
Physiol. Inst. der Reichsuniy.) Sp ie g e l .

J. Danysz und St. Danysz, Abschicachung der pathogenen Wirkungen gewisscr 
Mikroben durch Mischungcn mit den gleichen abgetoteten Mikroben. Verss. mit 
Paratyphus D bei Miiusen zeigen, daB abgetotete Bakterien in yivo die Wrkgg. 
lebender Bakterien abzuschwiichen yermogen, weil sie intermediar auf den Organis
mus wirken, nicht aber infolge einer direkten Wrkg. der aljgetoteten Bakterien auf 
die lebenden in yitro. Der YaccinationsprozeB durch die toten Bakterien yerlauft 
bei mancben Erkrankungen intestinalen Ursprungs haufig rascher ais der krank- 
machende ProzeB der lebenden Bakterien. (C. r. d. l’Acad. des sciences 171. 325 
bis 327. 2/8.) Abon.

Albert von Szent-Gyórgyi, Physikalisch-chemische Betrachtungen iiber Agglu- 
tination, Infektion und Immunitat. Vf. geht aus yon der Auffassung der Bakterien- 
aufschwemmungen ais Suspensionskolloide, die yor Ausflockung durch ein Schutz- 
kolloid, das Agglutinogen, geschutzt sind, durch einen auf dieses spezifisch ein- 
gestellten Immunkorper, das Agglutinin. infolge Abbaues oder Yeranderung des 
Scbutzkorpers aber schutzlos werden, so daB nunmehr die Bakterien, der Grayitation 
folgend, sich zusammenballen. Wohlentwickeltes Schutzkolloid gibt sich dureh 
diffuse Triibung fl. Nahrboden, gute Aggłutinierbarkeit, gute B. yon Agglutinin, 
septische und akute Krankheitsform mit zuriickbleibender Immunitat zu erkennen, 
schwache Entw. des Schutzkolloids dureh flockige Triibung der Nii.hrlsg., schwaehe
B. von Agglutinin und Aggłutinierbarkeit, Heryortreten ortlicher Krankheits- 
prozesse, chrouische Krankheitsform und nach dieser Mangel der Immunitat. Bilden 
sich die Agglutinine gegen septische Krankheitserreger im Korper erst, nachdem 
diese sehon im ganzen Korper yerbreitet sind, die besonderen Pradilektionsstellen 
ihrer Yermehrung erreicht haben, so diirfte ihnen therapeutische Bedeutung nicht 
mehr zukommen. Sind sie aber im Momente der Infektion sehon durch aktive oder 
passiye Immunisierung vorgebildet, so wird der septische Krankheitserreger in einen 
schutzkolloidlosen umgewandelt und an der Eintrittspforte filiert; da nun gerade 
den Bakterien mit yorwiegend septischem Charakter die Fanigkeit fehlt, bei natiir- 
licher Infektion in den subepithelialen Geweben oder in den nachsten Lymphdriisen
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órtliehe Erkrankungen heryorzurufen, so entsteht dann iiberhaupt keine Krankheit. 
Vf. glaubt daber, daB fiir das Zustandekommen der Immunitat den Agglutinineu 
gróBere Bedeutung ais bisber beigemeasen werden muB. (Ztschr. f. Immunitats- 
forsch. u. exper. Therapie I. 30. 144—53. 7/9. [6/3.] Hamburg, Inst. f. Schiffs- u- 
Tropenkrankheiten.) Sp ie g e l .

Charles N ico lle  und E. Conseil, Yerhiitung von Flecktyphus durch Rekon- 
valeszentenserum lei Personen, die durch Flóhe von Flecktyphuskranken gestochen sind. 
Vff. hatten bei Mensehen u. Affen deutliche TyphuBschutzwrkg. durch Rekonvales- 
zentenserum gesehen. wenn auch der Schutz nicht sehr stark ist. Die Immunitat 
halt nur ganz kurze Zeit an, das Serum muB zwisclien 6—15 Tagen der fieber- 
freien Zeit gewonnen werden. — In Tunis wurde bei Flecktyphus die gleiche 
Methode yerwendet bei 7 Personen, die kurz zuvor durch Flohe in einer infizierten 
Umgebung gestochen waren. 20 ccm Serum bei 4 einmal, bei 3 zweimal einge- 
spritzt. Das zweite ist empfehlenswerter. Alle wurden vor Erkrankung geschutzt. 
'C . r. soc. de biologie 83. 991—92. [3/7.] Tunis, Inst. P a s t e u r .) MOl l e r .

Olaf Thomson und Ferdinand W ulff, Experimentelle Untersuchungen uber 
die Wirkung von Mcningokokkenserum. Univalente Meningokokkensera vom Pferd 
und Kaninchen bewirken bei Mauaen nach intraperitonealer oder intravenoser In- 
jektion mit darauf sofort folgender Infektion mit Meningokokken auf dem gleichen 
Wego sehr schnelle Entfernung der letzten aus der Blutbahn. Nach 3—5 Stdn. 
sind sie fast verschwunden. In den folgenden Stunden findet man sie in Milz, 
Leber, Knochenmark, wo sie durch Phagocytoae oder Autolyse zerstort werden. — 
Die Grundursache ist eine Bakteriolyse infolge Agglutinin- und Tropinynkg. Die 
Agglutination findet in wenigen Minuten statt. Bei unbehandelten Tieren tritt die 
Phagocytose viel langsamer und unyollstandig ein, da nicht agglutinierte Kokken 
viel schwerer von den Leukocyten aufgenommen werden.

Die antiendotoxischc Wrkg. (K r a u s ) besteht aus Agglutination u. Fallung der 
Fragmente, die sich in Meningokokkenextrakten mit Aq. dest. oder 1h a-n. NaOH 
finden. Dies kann man ultramkr. verfolgen. — Homologes Antiserum erzeugt viel 
starkere Phagocytose ais heterologes. (C. r. soc. de biologie 83. 943 — 45. [25/5.] 
Kopenhagen, Serotherapeut. Inst.) MtfLLER.

W. K opaczewski und A. H. E offo , Die Beeinflussung der Anaphylaxie durch 
Mineralwasser. Wenn man Meerschweiuchen mit Diphtherieserum anaphylaktisch 
rnaclit, so kann der Shock durch kurz Y orhergehende intrayenose oder subcutane 
Einspritzung von 5 oder 10 ccm 10°/oig. oder 3 oder 5 ccm 50°/oig- Natriumdicar- 
bonatlsg. verhindert werden. Die Minernląuellen wirken also, wenn iiberhaupt, 
durch ihren Dicarbonatgehalt antianaphylaktisch. Der Grund liegt in einer Vis-
i-ositatsvermehrung des Serums, die, wie bei Giycerin, hemmend auf Ausflockungs- 
vorgange wirkt. (C. r. soc. de biologie 83. 837—39. [5/6.] Paris, Sorbonne.) Mli-

W alter A rnoldi und Erich Leschke, Die sessilen Receptoren bei der Ana- 
phylaxie und die Rollc des autonomen Nervensystems beim anaphylaktischen Sym- 
ptomenkomplex. Das Yorhandensein sessiler cellularer Receptoren laBt sich durch 
die gefaBerweiternde Wrkg. des Antigens beim Bcnsibilisierten Frosch im Gegensatz 
zur gefaByerengenden beim unyorbehandelten im blutfreien TRENDELENBURGschen 
Durchstromungspraparat nachweisen. Ebenso wirkt in vitro dargestelltes Ana- 
phylatoxin gefaBerweiternd. Bei der anaphylaktischen Yergiftung spielen jedoch 
die humoralen Receptoren, welche die sessilen an Menge uberragen, die wichtigere 
Rolle. Das Symptomenbild der anaphylaktischen Yergiftung laBt sich in seinen 
wesentlichen Erscheinungsformen einheitlich erklaren durch die erregende Wrkg. 
des anaphylaktischen Giftes auf die Endigungen des p a ra s y m p a th is c h e n  Neryen- 
systems in der glatten Muskulatur. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1018—19. 9/9. Berlin,
II. Medizin. Klinik der Charitć.) B o b iń s k i .
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6. Agrikulturchemie.
L. Maąuenne und E. Demonssy, Iiber die Giftiglceit des JSisens und die anti- 

toxisćhen Eigcnschaften des Kupfers gegeniiber den Ferrosalzen. (Vgl. C. r. d. 
l’Acad. des sciences 165. 45; C. 1917. II. 470.) Das Wachstum der Kcimpflanzen 
yon grauer Wintererbse wird durch FeSO< stark geschadigt; durch Zusatz von 
CaSOł oder CaS04 -f- K H ,P04 liiBt sich die Giftwrkg. nur teilweise aufheben. 
Ala bedeutend weniger giftig erwiea aich Eiaeualaun, der in gennger Konz. sogar 
das Wachstum in geringem Grade begunstigte, was wahracheinlich mit der Auf- 
losung des Ca der Keimblatter durch freie HsS04 zusammenhangt. In Ggw. yon 
Ca ist auch Eisenalaun schiidlich (vgl. auch C. r. d. l’Acad. des sciences 166. 89;
C. 1918. I. 636). Aus Ferrisalzlsgg. absorbieren die Kcimpilanzen weniger Fe ais 
aua Ferrosalzlsgg. Die geringsten Schiidigungen wurden bei kolloidalen Eisen- 
hydroxydlsgg. beobachtet; e8 ist nicht auageachlosaen, daB die Behinderung des 
Wachatums hier durch Verunreinigungen der Lsgg. heryorgerufen wurde. Da 
Ferriyerbb. weniger gifiig ala Ferroyerbb. sind, miissen alle Einfliiaae, welche den 
Ubergang in die hóhere Oiydationsatufe begiinatigen, die uugUnstige Wrkg. des 
Fe paralysieren. In dieaem Sinne wirkt der achon fruher untersuchte Zuaatz von 
Cu (ygl. C. r. d. l'Acad. des sciences 170. 1542. 171. 65; C. 1920. III. 389. 504) 
und von KH3P 0 4; in Eiaenalaunlsg. ist Cu wirkungslos. Die antitosische Wrkg. 
dea Cu gegeniiber dem Fe erstreckt sich yorwiegend und vielleicht ausachlieB- 
lich auf die Nahrlosung; uber die Rolle, welche Cu im Innem dieser pflanz- 
lichen Gewebe apielt, ist noch nichts bekannt. Aus den obigen Unterss. er- 
óffnet sich die Moglicbkeit, durch starken Fe-Gehalt mehr oder minder steril ge- 
wordene Boden durch Zuaatz yon KHjPO* u. etwas CuS04 zu entgiften. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 171. 218—22. [26/7.*].) R ic h t e r .

L. W ichers , Der Vcrlauf der Nitrifikation bei Gegenwart von Permutit sowie 
der Carbonate terschiedener alkalischer Erden. Bei Fliisaigkeitskulturen ergab aich 
kein EinfluB der Zeolithnatur dea Permutits auf die Nitrifikation, die lediglich durch 
den Carbonatgehalt begiinstigt wurde. In yerd. Lsgg. zeigte sich eher eine leichte 
Yerzogerung der Bakterientatigkeit, die durch geringere NH3-Ivonz. der Lsg. in- 
folge Bindung durch den Zeolith erkliirt werden konute. Dagegen trat gunstige 
Wrkg. dea Zeoliths in Sandkulturen, bei denen aber auch die NH,-6abe aehr yiel 
atarker war, hervor. — Von den Carbonaten der alkal. Erden wirkte das meist 
empfohlene MgCOa am achlechtesten. Die Reihenfolge in der Begiinstigung der 
Nitrifikation ist Ca >  Ba >  Sr Mg. (Zentralblatt f. Bakter. u. Paraaitenk.
II. Abt. 52. 1—9. 15/9. Berlin, Landwirtsch. Hochsch. Agrikulturchem. Vera.-Stat. 
d. Landwirtachaftskammer f. d. Proyinz Brandenburg.) Sp ie g e l .
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