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B. Anorganische Chemie.
P. Giinther, Uber die innere Reibung des Wasserstoffs bei tiefen Temperat-uren. 

Naeh der Metbode der schwingenden Platten wurde die inaere Reibung des gas- 
formigen H2 in zwei Versuchsreihen bei 20,7° und 15,4° abs. zu 86* 10~7, bezw. 
57-10~7 ia absolutem MaBe bestimmt, wobsi die innere Reibung der Luft bei 273° 
aba. gleich 1724* 10—7 gesetzt worden war. Der Abfall der inneren Reibung erfolgt 
im tiefsten Gebiet nahezu proportional T^", worin eine Bestatigung des von N ern st 
zur Deutung der Gasentartung aufgestellten Kraftgesetzes (Sitzungsber. Kgl. PreuB. 
Akad. Wiss. Berlin 1919. 118; C. 1919. I. 694), das zwischen den einzelnen Mole- 
kiilen giiltig sein soli, liegt. Auch die gefundenen Absolutwerte der inneren 
Reibung entspreehen mit der allerdings geringen Anniihcrung, mit der sich die 
Theorie durchfiihren laBt, dem NERNSTsehen Kraftgesetze. (Sitzungsber. Kgl. 
PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1920. 720—26. 24/6. Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) GtlNTHER.

L. M. Dennis und R. W. G. Wykoff, Eine Naćhforsćhung nach einem Alkali- 
dement von hoherem Atomgewicht ais das des Caesiums. Die MoSELEYsche Atom- 
zabl 87 kommt einem noch unbekannten Element in der Alkaligruppe unter dem 
Cs zu, dem „Eka-Caesium“. Um dieses Element aufzufiaden, unterwarfen Vff. die 
Alkalien aus 3500 g Pollucit der Praktionierung 1. durch Pallung der Chloride 
mit HG1, 2. durcli L5sen der Perchlorate, 3. dureh Krystallisation der Sulfate, 
4. dureh Losen der Alaune. In allen Fallen wurden diejenigen Praktionen, in 
denen das hohere Analogon des Cs zu erwarten war, durch Beobachtung der 
Bogenspektra des festen Materials im roten, siehtbaren und ultravioletten Spektrum 
untersucht. In keinem Palle fanden sich Andeutungen fur das Vorhandensein des 
Eka-Casiums. (Journ. Americ. Chem. Soe. 42. 985—90. Mai. [22/3.] Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ. Departm. of Chem.) BUGGE.

George W. Todd, Die Anderung der spezifischen Warnie eines Gases mit der 
Temperatur. (Vgl. T odd u. Ow en , Philos. Magazine [6] 38. 655; C. 1920. I. 194.) 
Zur Erklarung der Yeriinderlichkeit der spezifischen Warme, sowie des Verhalt- 
nisses der spezifischen Warmen mit der Temp. ohne Quantentheorie nimmt Vf. an, 
daB die Gasmolekule nur drei Freiheitsgrade besitzen, so lange ihre Geschwindig- 
keit unter einem kritischen Werte bleibt. Oberhalb dieser kritischen Geschwindig- 
keit sollen die ZusammenstoBe zusatzliche Freiheitsgrade hervorrufen. Es laBt sich 
aus dieser Vorstellung der Temperaturgang der spezifischen Wiirme des H2 bei 
konstantem Volumen herleiten. (Philos. Magazine [6] 40. 357—62. Sept. [April.] 
Newcastle on Tyne, Arm stbong  College.) B yk .

W ilhelm  W indisch und W alther Dietrich. Uber die Umsetzungen vonprimiirem 
Kaliumphosphat mit wachsenden Mengen von Calciumdicarbonat beirn Kochen. (Vgl. 
Wchschr. f. Brauerei 37. 35; C. 1920. II. 579.) (Wchschr. f. Brauerei 37. 177—80. 
22/5. 187—89. 29/5. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe. — C. 1920 III. 176.) R a m .

Theodore W. Richarda und Jitsusaburo  Sameshima, Das Atomgewicht des 
JBleies aus einem japanischen radiooiktiven Minerał. Das untersuehte JBlei stammte 
aus einer krystallinischen Abscheidung aus einer heiBen Quelle von Hokuto, For- 
mosa, und enthielt neben Pb, Ba, Ce und La Ionium, Polonium und Radium, aber 
kein Uran. Zur Reinigung wurde das metallische Pb in Pb(NOs)* ubergefiihrt, 
dieses mehrmals umkrystallisiert und in PbClj yerwandelt, das wieder viermal
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durch Auflosen in b. W. u. Zugabe von HC1 umkiystallisiert wurde. Zur Analyse 
wurde das im Exsiccator getrocknete, in einem Pt-Tiegel bc-findliebe PbCl, in 
trockenem HC1 geschmolzen, gewogen, in W. mit einem Tropfen HNOa gel. und 
ais AgNOs gefallt. Aus dem Yerbaltnis 2 A g :P bC ls berechneten sich folgende 
At.-Gew.-Werte: fiir das japanische Pb 207,13, fur gewobnliches Pb (aus Pb-Acetat) 
207,184 (Ag =  107,88, Cl =  35,46). Dics Ergebnis zeigt, daB das At. Gew. des 
japanischen Pb dem des gewohnliihen Pb sehr nahe kommt. Wahrscheinlich be- 
steht das erstgenannte Pb hauptsachlich aus gewohnlichem Pb mit wahrscheinlich 
nicht mebr ais 5% eines Isotopen von niedrigerem At.-Gew. (Journ. Americ. 
Cbem. Soc. 42. 928—30. Mai. [14/2.] Cambridge, Mass., E arvakd Univ. W ol- 
COTT Gibbs Memoriał Lab.) Btjgge.

Hsein ffn , Beitrag zur Chemie der Phosphormolyldansauren, Phosphoricolfram- 
saurcn und terwandttr Subsłanztn. Die Unterss. wurde hauptsacblich mit Bilfe 
der Farbrkk. ausgefiihrt. Die folgende Tabelle gibt eiD en  tlberhlick iiber diese

Beaktion
W

1: 18 1:24

Mo

1:18 1:24

Mit
Harnsaure

Mit SO,

Mit
Ferrosalz

Farbung citronengelb farblos hellgelb orange
NH4-Salz 1. unl. 1. unl.

Blaufarbung in 
alkal. oder saurer 
Lpg beiObersehuB 
des Komplt-ies; 

violett bei Ober- 
schuB von Ham- 

saure. 
Blaufarbung in 
alkal. Lsg. mit 
tJberschuS des 

Komplexes; laven- 
delblau bei tjber- 

sebuB von SO,. 
Blau in alkal. und 
in saurer Lsg. bei, 

UberscbuB des 
Kompleses; lnven- 
delblau bei Uber- 
schuB d. Fe Salzes.

fiir die komplesen 1:18- und 1:24-Sauren (Verhaltnis P s0 6:M 08). Die B. der 
Kornplexsauren wird beslimmt in erater Linie durch die Aciditat, ferner durch die 
Konzz. der Komponenten und die Temp. Die Darst. und die Eigenschaften der 
reinen Sauren werden beschrieben. Das NH4-S.»lz der Phospho-lSwolframsaure 
wurde in zweierlei Formen von Krystallen erhałten. Die eine von der Zus. 
3(NH4)j0"P,06-1SW03 -f- 11H,0 ist identisch mit dem Salze der Luteophosphor- 
wolframsiiure von Kehrm ann, die andere bat die Zus. 3 (NH4)a0 -P ,0 6-18W 0s -f- 
16H20. Unterschiede im Wassergehalte finden sich auch bei den aua beiden NH4- 
Salzen gewonnenen Sauren, die Luteosaure (B-Saure) ist PjO., • 18 W O, • 40 IIjO, die 
andere (A-Saure) P ,0 5-1 8 ^  0 ,'38H S0. Die A-Saure ist leichter reduzierbar, gibt 
mit Harnsaure fur gleichen Gehalt anW Os 30% starkere Farbung mit einem Stich 
ins Griine, wiihrend die B-Saure mehr violette Farbung gibt. Bei Behandlung mit 
NasCO, oder XaOH in der Kalte liefern beide Sauren dasselbe Phospho-17-icolframat 
(NHj-Salz =  5(NHł)10 -P J0 5-17W 03 +  13HsO), aus dem durch Kochen mit HC1 
lediglich die B-Saure regeneriert wird.

Blaufarbung in 
alkal. Lsg.

Langsam zu- 
nehmende Blau 

farbung in saurer, 
nur Spur von Far
bung in alkal. Lsg.

Blau in alkal., 
fast 0 in saurer 

Lsg.

Braunfarbung in 
Saure; blau in 

NhOH- (nicht in 
Na,C03-)Lsg., 

schnell 
yerblassend.

Fast 0, nur sehr 
schwacbe 

Yiolettfarbung.

Braun in saurer, 
blau in alkal. 
Lsg., schnell 
■yerblassend.

Blaufarbung in 
alkal. Lsg.

Blaufarbung in 
alkal. oder neu- 

traler Lsg,

Blau in alkal. u 
in saurer Lsg.
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Es wird ferner gezeigt, daB sich eine ganze Anzahl von Pbosphormolyldan- 
wólframsauren herstellen liiBt. Zu denen der 1 :18-Reihe gehort der Hauptbestandteil 
des Phenolreagenses von F o liŃ u . D e n is . — Bei gemaBigtcr Reduktion liefern die 
kompleien Phosphorwolfram- und Phosphormolybdansauren netie Komplexe, die 
niedrigero Oiyde von W, bezw. Mo enthalten. Es werden einige NH4-Salze solcber 
Sauren beschrieben.

Die leiehte Reduzierbarkeit der Phosphormolydban- u. Phospborwolframeauren 
macbt sie zu weiterer analytischer Verwendung geeignet. So bewirkt Cu^Lsg. 
noch bei Konz. 1:5000000 deutliche Fśirbung. Um Cu" nachzuiceiscn, gibt man 
zu der Lsg. einige Tropfen 5°/0ig. Lsg. von KCN, sauert mit EC1 an und fugt das 
,.Phenolreagens“ zu ; bei selir geringen Mengen Cu kann die blaue Faibe durch 
die gelbe der komplesen Sauren verdeckt werden, -wird dann aber bei Zusalz von 
NajCOs-Lsg. sichtbar. Die komp)exen Sauren reagieren weilerhin mit EjS. BJ, 
SnClj usw. — Die Reduktion der Phosphormolybdansauren durch HJ kann zum 
Nachiceis u. zur cólorimetritchen Best. ton Phosphorsaure benutzt werden, da die ein- 
facbe Molybdansaure in der Kalte nicbt reduziert wird, sich aber mit Phosphor- 
Baure sehon in der Kalte zum Komplcs yerbindet. — Auch ais Indicatoren bei 
Oxydations-Reduktionstitrationen konnen die Yeibb. dienen. (Journ. Biol. Chem. 
43. 189—220. Aug. [10/6.] Boston, H arvard Medic. School.) Spie g e l .

D. Organische Chemie.
Y olm ar, Photochemische Chlorierung von Mdhylsulfat: Darstelhwg von Mono- 

ćhlornuthylsulfat. (Vgl. H ouben  und Ar n o i.d , Ber. Dtscb. Chfm. Ges. 40. 4308;
C. 1908. I. 17.) Durch Chlorierung von Dimetbylsulfat im Licht einer Ultraviolett- 
lampe bis zur Absorption der berechneten Menge Cl entsteht Monochlordimeihyl- 
sulfat, CHj-O-SOj^O-CHjCI. Ausbeute ąuantitatiy. Kp.,0 95—98°. Bei weiter 
fortgesetzter Chlorierung findet vollige Zers. statt. Ebenfalls in guter Ausbeute, 
aber langsamer, lafit sich Monochlordimeibylsulfat durch Chlorierung im Licht eines 
Kohlelichtbogens oder einer Metallfadenlampe, im letzten Falle unter Benutzung 
des von VOLMAR u. D u fr a isse  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 680; C 1920. 
IV. 585) beschriebenen App. darstellen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 681 
bis 684. 5—20/8. [21/6 ] 1920. [1917 ausgefiihrte Arbeit aus dem Lab. f. kriegs- 
chem. Arbeiten von Prof. Mo u beu .) R ic h ter .

E. H ild t, Die Hydrolyse der Polysacćharide. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
27. 690—95. 5—20 8. [28/6.] Paris. Chem. Lab. d. medizin. Fakultat. — C. 1920. 
III. 376.) R ic h t e r .

Charles M oureu und Jacqnes Ch. Bod g rand , Das Cyanacetylen CSNH. 
(Kurzes Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences s. C. 1911. I. 128.) Nachzutragen 
ist folgendes. Propiolsaures Durch Eintragen einer ath. Propiolsaurelsg. in
alkoh. NHS. Mkr. Nadeln. — Propiolsaureathyhstcr, CtH60 , Kp.760 119—120°. — 
Methylester, C4T340 ,. Aus Propiolsaure durch CHsOH und HsS04; Veresterung mit 
Dimetbylsulfat gelingt nicht. — Mit Propiolsaureanud u. ammoniakaliechem AgKO, 
scheint ein Gemisch von AgC • C-CO-NHa u. AgC ■ C-CO-NH, AgOH zu ent- 
stehen. Der mit alkoh. AgNOs entstehende N<1. besteht nach der Analyse aus 
AgC • C-CO-NH, und AgC • C-CO-NH, -|- AgNOs. — Das Cu-Salz des Cyan- 
acetylens besitzt die Zus. EOCu-C • C-CN und entziindet sich beim Reiben. (Ann. 
de Chimie [9] 14 47—58. Juli-August) R ich ter .

A. v. Weinbergf, Zum Bertzolproblem. I I I .  (II.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52, 
1501; c. 1919. 111. 9!'0.) Das von D eby e  und Sch errer  (Nacbr. K. Ges. Wiss. 
Gottingen 1915; C. 1916. II. 1105) durch Rontgenbestrahlung erbaltene Molekiil- 
bild steht im Einklang mit der k in e tis c h e n  B enzo lfo rm el. Nach den SchluB-
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folgerungen, welehe dieselben Foracher (Physikal. Ztsehr. 1917. 291; C. 1917. II. 
270) au3 Aufnahmen von Graphitpulver ziehen, soli „Kohle in Diamantform ais 
Prototyp der aliphatiachen Chemie, Graphit und amorphe Kohle ais einfaehste 
Stufen der aromatischen Chemie anzusehen sein“. Gegen diesen Gedanken wendet 
sich Vf. Gerade die Verbrennungswarme des Bzl., die v. St e ig e r  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53. 666; C. 1920. I. 856) ais Stiitze dieser Annahme heranzieht, sprieht 
gegen dieselbe u. berechtigt yielmehr za der SchluBfolgerung, daB Bzl.-C-Atome, 
bezw. Bzl.-Ringe im Graphit nicht yorhanden sein konnen. Da die Summę der 
Dissoziierungsarbeit fiir die 4 Valenzen eines C-Atoms bei Graphit und Diamant 
(dereń Verbrennungswarmen fast gleich sind) annahernd ubereinstimmt, anderer- 
seits die Dissoziierungsarbeit fiir ein C-Atom aus Bzl. aber um 5,3 Cal. kleiner 
ist, so stellt der Bzl.-Ring einen besonderen Typus der Bindung dar. Die k ine- 
t isc h e  B en zo lfo rm el fiihrt zu der Anschauung, daB das Energieplua von 5,3 Cal. 
fur ein aromatisches C-Atom gegeniiber einem aliphatischen mit seiner erhohten 
Bewegung zusammenhangt. Vf. wendet sich auch gegen die Ansicht von F ajans 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 660; C. 1920. 1.812), daB bei der B. einer doppelten 
oder dreifachen Bindung nicht eine Energieepeicherung, sondem eine Energie- 
abgabe stattfinde. Aus den Yerbrennungswarmen ergibt sich fiir die Loslosung 
und Verbreunung eines C-Atoms im Athan 95 5 Cal., fiir Athylen 110 Cal. u. fiir 
Acetylen 127,4 Cal. Nun ist es selbstverstaudlich, daB die Dissoziierung auch der 
mehrfachen Bindungen Arbeit erfordert, sonat waren die betr. Verbb. bei 18° 
nicht existenzfahig. Nur wird die Arbeit durch die innere Molekularenergie be- 
deutend erleichtert. Es ergeben sich folgende absolute Werte: Ist die Disso
ziierungsarbeit fiir ein C-Atom bei gesattigten aliphatischen KW-stoffen =  177,6 Cal., 
so betragt sie im Athylen nur 163,1 Cal. und im Acetylen nur 145,7 Cal. Diea be- 
weist die Richtigkeit der alteren Annahmen von relativen Energiespeieherungen 
der mehrfachen Bindungen. Ein Hinwełs in diesem Sinne in den Lehrbiichern 
ist also nicht, wie Fa ja n s  meint, irrefiihrend. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1353 
bis 1358. 18/9 [26/5-]) P osnek .

Charles Stanley Gibson, Einige neue Dcrivate des Mesitylens und Pseudo- 
ctimols. Mesitylensulfosaure. Mesitylen wird mit dem gleiehen Volumen konz. 
HsSOł yersetzt, das Gemisch 2 Stdn. bei 55° gehalten. Nach Hinzufiigen von Eis 
(gleich dem Gewicht der H,SOł) krystallisiert die Sulfosaure beim Stehen aus. 
Amid, F. 144°. — Dinitrubrommesitylensulfosaure, C8(CH3)3(N02)a• SO,H,4 H^O =  
C9H10O7N,S,4H,O. Sulfosaure (oder Mesitylen) u. HNO, -f- zuniichat unter
Kuhlung, dann bei 60°. Aus h. W. groBe, sehr schwach gelb gefarbte Tafeln. Ais 
Nebenprod. in gmnger Menge Tfinitromesitylen. — Dinitromesitylcnsulfonylchlorid, 
CjCCHjljtNOjljSOjCl =  C9H80 6N2C1S, 11. in Bzl., weniger 1. in PAe. Fast farblose, 
lange, zarte Nadeln, F. 169—170°. — Amid, C9Hn 0 6N’aS. Aus h. A. lange, seidige 
Nadeln, F  228—229°. — Salsę der Saure. Na-Sali, C9H0O7N2SNa,4H,O. Aus der
3-fachen Menge W. dimorphe Krystalle; sil. farblose, flachę Tafeln und farblose, 
seidige Nadeln, weniger 11. — N H t-Salz, C9HI30 7N3S. Aus W. farblose, diinne 
Tafeln. — Ca-Salz, C,,H,s0 lłNłS1Ca,3H20. Aus W. farblose Prismen. — Ba-Salz, 
ClsH180 MN4Sł B a,3 '/jH ł0 , 11. in W. — Diaminomesitylensulfosaure, C,H110 3N,S. Mit 
Fe -f- wenig Essigsiiure oder Eisenearbonat reduziert. Farblose, mikrokrystalli- 
nische Substanz, unl. in allen gewohnliehen Losungsmitteln; zers. sich, ohne zu 
schmelzen. — Pseudocuinol-5-sulfosaure. B. wie Mesitylensulfosaure. — Chlorid, 
aus PAe. lange, farblose Prismen, F. 62°. — Amid, aus A. farblose Nadpln, F. 180 
bis 181°. — Dinitropseudocumol-ó-sulfosaure, C9H10O,NsS,4H,O. KW-stoff u. HsS04 

HNOj (D. 1,48). Aus verd. HC1 fast farblose, glanzende, strahlige Kryptalle. — 
Chlorid. Aus Bzl. derbe Drusen. F. 190—191° unter Zers. — Amid, C9H,,OsNsS. 
Aus Alkohol glanzende Nadeln, F. 244—245° unter Schwarzfarbung. — U  a Sale,
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C0H9O7NsSNa,3HsO, 11. in h. W., unl. in k. Yerwittert an der Luft. — Mg-Salz, 
C18Hi8Ou N4SsMg, 4 BLjO. Schwach gelbe, kleine Nadeln. — JBa-Salz, C18H18OuN4S,Ba, 
4HaO. Kleine, farblose Nadeln. — Diaminópseudocumól-5-sulfosaure, C0Hu O,NaS. 
B. mit Fe -f- CH3COOH, unl. in den gewohnlichen organ. Losungfmitteln. Zera. 
sieli, ohne zu schmelzen. — Nitroamir.opseudocumol ó-sulfosaure, C9Hls0 5NsS. Mit 
SnCl2- Aus sd. W. in gelbliehbraunen Nadeln, ohne F. (Journ. Chem. Soc. London 
117. 948—57. Aug. [16/7.] Cairo, The School of Medicine, Chem Dep.) Sonn .

August E b erh a rd , U ber die Synthese des inaMiven Ephcdrins, bezw. Pseudo- 
ephedrins. Vf. hat versueht, dureh Methylierung des Aminoatbylphenylketons, bezw. 
des entsprechenden Aminocarbinols zu einem syntbetischen Ephedrin zu gelangen. 
Diese Verss. haben bis auf einen einzigen Fali das gesuchte Prod. nicht geliefert. 
Eine Erkliirung finden diese negativen Erfahrungen in der von W en zel  (Monats- 
hefte f. Chemie 38. 267; C. 1908. I. 508) aufgestellten Theorie des zweikernigen 
StickstofFatoms. Absattigung des einen Wasserstoffatoma der Aminogruppe dureh 
die Acetyl- und Benzoylgruppe, ferner die Kondensation mit Benzaldehyd haben 
die Substitution dureh Methyl nicht erleichtert. Nur in einem einzigen Falle erhielt 
man geringe Mengen eines ephedrinartigen Prod. — Dureh Einw. von Methylamin 
auf c-Brompropiophenon und nachfolgende katalytische Keduktion gelangt Vf. zu 
der gewiinschten Base, dereń Salze und Umlagerung untersucht wird.

1. M e th y lie ru n g sv e ra a . Dimethylsulfat und salzsaures Aminoathylphenyl- 
carbinol gaben eine betainartige Verb., C0HI8NO4S, wie sie ahnlich von E. Schm idt 
(Arch. der Pharm. 252. 124; C. 1914. II. 144) erhalten wurde. Einw. von Dimethyl- 
aulfat auf da3 freie Aminoathylphenylearbinol blieb ohne Erfolg, auch in Ggw. von 
Natronlauge. Aminoathylphenylketon und sein salzsaures Salz lassen sich im 
Gegensatz zum zugehorigen Alkohol nicht in eine betainartige Yerb. iiberfuhien. 
Aus aalzsaurem Ephedrin und Dimethylsulfat konnte Yf. nicht daB von E. Schm idt 
isolierte betainartige Ephedrinderivat erhalten. Metbylalkohol wirkt bei 170—180° 
unter Druck auf das ealzsaure Aminocarbinol nicht ein. Einw. von Jodmethyl in 
Ggw. von Kalilauge fiihrte zur B. von Dimethyldiphenylpyrazin, ClsH leN„ F. 125°.
— Quecksilbersalz, ClsH lRI\\-{2 H Cl\EgCl^ F.193—195°. — Golddoppelsalz(C18HicN ,• 
HAuCU +  HjO), F. 115°.

Der Vera., acetyliertes, bezw. benzoyliertes Aminocarbinol mit Jodmethyl zu 
methylieren, Yerlief resultatlos. Dibcnzoylaihinoathylpbmylcarbinol liefert ein be- 
stiindigea Hydrochlorid, F. 203°. Formaldehyd metbyliert ebenfallB nicht. Benz
aldehyd reagiert nur m it der freien Aminobase; unterwirft man die entstandene 
Verb. der Einw. von Jodmethyl, so erhalt man das Hydrojodid des gesuchten 
Methylaminoatłiylphenylcarbinols, F. 169—170°; Golddoppelsalz, F. 111,5°, in nur ge- 
ringer Aubeute.

2. S y n th eae  au s  M eth y lam in  und  B ro m p ro p io p h en o n . Methylamin 
und Brompropiophenon werden in absol.alkoh. Lsg. zusammengebracht; dureh 
Uberfuhrung in daa Hydrochlorid und Umkrystallisieren aus h. Aceton liefi sich 
das Reaktionsprod. reinigen. Zus. des Platinsalzes beweist die Identitat mit dem 
gesuchten Methylaminoathylphenylketon, F.1870. Salzsaures Methyl aminoathylphenyl
keton laBt sich mit 2°/0ig. Palladiumkohle bei einem CTberdruck von */3 Atmosphare 
zum entsprechenden Carbinol katalytisch reduzieren; rhombisehe Tafeln, F. 184 bis 
187°. Die Verb. wird niiher charakterisiert dureh das Acetylderiuat (mit Essigsaure- 
anhydrid), F. 165—167°; daraus wurde erhalten Methylaminodihylphtnylcarbinot, 
F. 113° und die freie Acetylbase ais dickolige FI. Dureh Benzoylieren der Carbinol- 
base nach Schotten  B adm akn  wurde Dibenzoylmttliylaminoaihylpfienylcarbiłtol, 
F. 114—115°, gewonnen. Dureh Verseifung dieser Substanz wurde das Auegangs- 
material, F. 76", wieder erhalten; eine Umlagerung, analog der bei der Acetylierung 
beobachteten, war somit nicht eingetreten. Die Base, F. 113°, gab bei der Benzoy-
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lierung eine Benzoylyerb., F. 118—119°. Platindoppelsalz des Aminocarbinols, F. 183°. 
G-olddoppelsalz, F. 107°.

Die aus dem aalzaauren Sal z de3 Methylaminocarbinols iaolierte freie Baae hat 
F. 76° im G-egensafz zn der aus der Acetylyerb. isolierten freien Baae F. 113°. Der 
Unterschied in den F. ist nur durch Annahme einer Umlagerungsfahigkeit wie bei 
den natiirlicli vorkommenden Alkaloiden erklarbar. In der Tat laasen aich aua dem salz- 
sauren AminocarbinoldurchBehandlung mit 250,0ig. Salzsaure eine niedrig (P. 76°) A und 
eine hoehschmelzende B  (F.112—115°) Baae iaolieren. — Salzsaurea Salz von A  F. 184°, 
von B  F, 158—161°. Platindoppelsalz von A  P. 183° ohne Krystallwasser, von B  
F. 177°. Golddoppelsalz von A  F. 115°, yon B  ebenfalla F. 115°. Beide Baaen 
sind opt..inakt. Sie zeigen bzgl. ihrer Umlagerungsfahigkeit yollige tjbereinatimmung 
mit den natiirlichen Baaen. (Areh. der Pharm. 258. 97—129. 2d/6. Marburg, Pharm.- 
Chem. Inst.) B achstez .

B, J . Anderson, Synthese der Phytinsdure. 15. Mitteilung. (14. Mitteilung 
vgl. Joum. Biol. Chem. 20. 493; C. 1915. II. 666.) Die bisherigen angeblichen 
Syntbesen haben nicht zur Phytinsaure (Inoaithejaphoaphorsaure) gefiihrt. Das bei 
der Rk. von Inosit mit H .P04 und P20 5 entstehende Hauptprod. hat die Zus. 
CsH120 I6P4 und ist vielleicbt Inositdipyrophosphorsaure. Die Saure wurde ais farb- 
loser, dicker Sirup gewonnen, der zu einer harten, bruebigen M. eintrocknet, 11. in 
W. und A. Die wss. Lsg. gibt weiBe, amorpbe Ndd. mit AgNOs , BaCls , CaCl„ 
mit MgClj einen solchen in der Warme, der sich bei Abkuhlen wieder loat. CuSO, 
gibt blaulichweiBen, PeCl3 gelblichweiBen, in HC1 swl. Nd. Yerd. Lsg. fallt Eier- 
albumin sofort. Ammoniummolybdat gibt selbat in yerd. Lsgg. weiBen, floekigen 
Nd., anseheinend infolge teilweiser Spaltung bei der Darst. uber das Cu-Salz, der 
sich bei Erwiirmen allmablich gelb farbt. Das Ba-Salz hat die Zus. C12H18OSJP8Ba,, 
das Ag-Salz G8Hs0 1(!P4Agł . (Joum. Biol. Chem. 43. 117—28. Aug. [7/6 ] Geneva, 
New York Agric. Exp. Station.) Sp ie g e l .

Oregon B. H elfrich  und E. Em m et JEteid, Reaktioncn und Derivate des
Dichlordthylsulfids. Es sind die Osydationsprodd. des Dichlordthylsulfids, das 

Dichlorathyl$ulfoxyd und Dichlordthylsulfon untersueht worden, ferner die Reaktions- 
prodd., erhalten bei der Kondenaation mit Natriumthiophenat, Phenaten, Natrium- 
mercapłidcn, Alkoholaten, aromatischen Aminen, Natriumacetal, N a J  und Methyl- 
jo&iden. Die Reaktińtat des Chlors des Dichlorathylaulfids und seiner Oxydations- 
prodd. iat eingehend unteraueht und fiihrte zu einer Reihe neuer Verbb. des Typs 
RS- CH,- CHj-S-CHj • CHj- SR (R =  aromatisch oder aliphatiach). Prodd. der Struktur 
(RO-CHj-CHjJjS l^onnten nur erhalten werden, wenn R ein aromatiaehea Radikal 
iat. Die Stabilitat dieser Struktur ist abhangig von der Natur des Radikals „R“. 
Die Tendenz gegen die B. einea heterocyclischen 6-gliedrigen Ringes ist besonders 
stark, was nicht nur aus den Thiazan- u. Sulfonazankondensationen, sondern auch 
aus der B. des Diathylendisulfids und de3 Diathylenmlfidsulfons folgt,

Y e rsu c h s te il. ■ Dichlordthylsulfozyd [Bis{-p-chlorathyl)-sulfoxyd], (CICIi-s
CHjljSO. B. durch Eintropfen yon reinem Dichlorathylsulfid in konz. HNOs. 
WeiBe Krystalle aus A. oder W., F. 109,5°. L. in W. (bei 20° 1,2 g in 100 ccm; 
bei 100° unbegrenzte Mengen), in A. (bei 20° 4,3 g in 100 ccm; bei 80° unbegrenzte 
Mengen), in konz. Mineralsauren, A., Bzl., CS* und Aceton. Die Yerb. ist ohne 
Zera. auch nicht im Yakuum destillierbar. Beirn Kochen mit W. tritt keine Hydro- 
lyse ein; mit NaOH in A. Hydrolyse zu Dioxyathylsulfoxyd. — Dichlordthylsulfon 
[Bi$(-fi-chlorathyl)-sulfori}, (ClCHj-CH^jSOj. B. durch Osydation des Sulforyda mit 
rauchender HNOa, KMnO* oder Chromsaure. (50 g Sulfoiyd werden mit Lsg. von 
25 g HsCrO< in 350 ccm W. und 40 ccm konz. H»S04 4—6 Stdn. erhitzt.) Aus W. 
oder A. schone, dunue, weiBe Biattchen vom F. 56° (korr.), Kp.so 183°. 100 ccm 
W. Idsen bei 20° 0,6 g Sulfon, bei 100° 2,4 g. In A. bei 20° losen sich 7,1 g, bei
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80’ unbegrenzte Mengen. Durch W. in geringem Ma8e hydrolyaierbar. Die Kon- 
densation mit Natriumthiophenaten u. Phenaten, sowie Phenoleu u. Thiophenolen 
ergab folgende Verbb.:

Name und Formel F. (korr) Aussehen
Loslichkeit 

in 100 ccm A.

(18°) (75°)

Bis(-8-phenylmercaptoathyl)-sulfio 
(C,Jh6 • S • CH,* CHs'jS . . .

Bis( - fi - phenylmercaptoathyl) -su lf 
oxyd, (C0H6-S*CH2-CH,)aSO 

Bis(- 8  phenylsulfinylathyl) - sulf- 
oxyd, (CeHs.yO.CHj-CHjljSO 

Bis[-8-phenylmercaptoathyl)-sulfon 
(C8 H5 • S • CH, • C H,),SO, . . 

Bis{-8 phenyUulfinylathyl)-sulfon 
(C„H5 • SO • CH, • CH,£SO,. .

Bis(-8phenylsulfonyldthyl)-sulfon 
(C|HS ■ SO, • CHj • OH,',SO, .

BiĄ-B phenoxydthyl)-sutfid, (CeH6
0-C H 1-CH<)S........................

Bis( 8  phenoxyiithyl) suZ/wi,(C6H6
O- CH,-03 ,1 ,80 ,...................

Bis(-B-p-kres(>xyathyl) sulfid, (CHS 
C8H4-0-CH,-CtL,),S . . . 

Bit(-8-p-kresoxyathyl) sulfon,
(CH, • C„H< • O • CH, • CHjljSO, 

Bis(-8-okresoxyathyl)-sulfid,(CH, 
C6H4-CH2-CHa)S . . . .  

Bis (-/?,«■naph thoxydthyl) -sulfid 
(C .oH^O-CHj.Cli^S . . . 

Bis( -8 .8 -  naphthoxyathyl) ■ sulfid 
(C10H7.O.CHs.CHa)aS ■ . . 

Bis(- 8 ,8 - naphthoxyathyl) - sulfon 
(C10H,•0-CFIj-CHj)jS04 . . 

Bis{-j8-vanilloxyathyl)-sulfid,
(H O C / ^ 0 - CHS • CH,),S

OCH,
Bis{-fi-eugen oxyathyl)-su Ifi d,
(CH,: CH • CH ,( _ ) 0 .C H , . CH,),S

OCHs
Bis(-p-tribromphenoxyathyl)-sulfid,

(Br<^ )0 -C H , • CH,),S

57,5°

121,0°

161°

104,5°

164°

235°

54,2°

108°

78°

120°

46,5°

94,5°

129°

151°

131,5°

113,5°

118,5°

Glanzende, 
weiBe Blattchen 

Glanzende, 
weiBe Blattchen 

Kleine, weiBe 
Krystalle 

Glanzende, 
weiBe Blattchen 
Kleine, weiBe 

Platten

WeiBe Nadeln 
Feine, weiBe 

Nadeln 
Rotliche 
Blattchen 
Glanzende 

Nadeln 
Kleine, rotliche 

Blattchen

WeiBe Nadeln 
Hellbraune 
Krystalle

Kleine Krystalle 
Kleine, glanzen

de Platten

Graue Nadeln

Gelbes Pulver

WeŁBes Pulver
B r

0,65 g 

1,0 g 

1.

wl.

unl.

unl.

M g

wl.

0,2 g

swl.
0,3 g (in 

70°/oig.A.)

n n l -

unl. 

wl.

unl.

0,1 g

unl.

10 g 

1.

1.

1.

wl. 

unl. 

20 g 

1.

1.

1.

1.

wl. 

0,6 g 

1. 

2 g 

2 gi

0,5 g

Die Kondensationsprodd. mit Phenolen sind erhalten durch Zugabe von 0,01 Mol. 
Dichlorathylsulfid (Sulfoxyd oder Sulfon) zu einer Lsg. von 0,02 Mol. Phenol (Tbio- 
phenol) in 20 ccm n. alkoh. NaOH und 25 ccm A. und 1-stdg. Erhitzen auf dem 
Wasserbade. — Mit Natriummercaptiden u. Alkoholaten resultieren die auf S. 744 
folgenden Verbb.

Die obigen Sulfinylsulfoxydverbb. sind aus den entsprechenden Mercaptosulfiden 
durch Oiydation mit HNO, (konz.) erhalten, ein UberschuB an Saure ist zu ver- 
inciden. Die Sulfinylsulfone sind ebenfalls durch Oxydation mit konz. HNO, aus
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Name und Formel Kp F. Bemerkungen

Bis (-fi-alhyhnercaptoathyl) ■ sulfid, 
(CjH6 • S • OH, • CH,),S . . . .

n2ŁS =  1,5150.
173—175° 17,0° Unangenehm riechend

Bis( fi-propyhn ercaptuathyl) - sulfid,
(CjB, • S ■ CE, • CB,),S . . . . 193—195° 27,5° —

Bis( - fj - butyhnercaptoathyl) ■ sulfid, D.s° 1,102; n«*» =  1,5455. 
Unangenehm riechend(C4B9 ■ S • CH s • CB,),S . . . : 222—223° 17,5°

JBtsi- fi* butyhnercaptoathyl)- sulfoxyd,
(C.H^S-CHo-CH^SO. . . . — 25,0° Sehwach riechend

Bis(-ft-biitylsulfinylathyl)-sulfoxyd, Glanzende, kleine, weiBe 
Krystalle(C4H9 • SO • CH, • CH2)2SO . . . — 196°

Bis (-fi- amylm ercaptoathyl) - sulfid,
(i C5HU • S • CEL • CH,!,S. . . . 170° 20°

Bis(-/j-methyhnercaptoathyl)sulfon, 
(CHg *S • CB, ■ CB2),SO, . . . .

Glanzende. weiBe
— 77° Blattchen

Bis(- 8- athylmercaptoathyl) • sulfon, Lange, diinne, weiBe
(C,B6 • S ■ CH;, • CE2),SO, . . . — 64° Piatten

Bis(-fi-propylmercaptoathyl)-sulfon, 
(C3H7 • S* CH, • CE,),SO, . . . 75,5°

Diinne, weiBe, wachsartige 
Piatten

Bis(- 8  - butylmercaptoathyl) - sulfon, Gliinzende, weiBe
(C4H9-S-CH3.CH,),SO, . . . — 73,7° Nadeln

B is(-8 -butyhulfinylathyl) - sulfon, Sehr kleine, grauweiBe
(C4H9 • SO ■ CH, -CH,), SO, . . . — 101° Krystalle

Bis(-fi-i-butylmercaptodthyl)-sulfon.
(C4 H9 • S • CH, • CB,},SO, . . . — 94,2° Glanzende, weiBe Nadeln

Bis(-fi-sec -butylmercaptoathyl)-sul
01fon, (C4H9'S -C H ,'C H jkSO ,. . — 15,0°

Bis(-fi- amylmercaptodthrjl) - sulfon,
(C5Hn • S • CH, • C H,)a SO, . . . — 91,0° Kleine, weiBe Nadeln

Bis(-fi-dthylsulfonyldthyl)-sulfon, 
(C2H5.S03-CH2.CH,'sS 0 ,. . . 223°

Glanzende, kleine, diinne, 
weiBe Piatten

Bis(-fi-propylsulfonyldthyl) - sulfon, 
(CsH,-SO,-CH,-CHs),SO,. . . 254° Dunne, weiBe Piatten

Bis{- 8 -butylsulfonl/lathyl)-sulfon. Sehr kleine, weiBe, graue
(C4h 9. so2-c h 2.Cb !)1so , .  . . — 266,5° Piatten

den Mercaptosulfonen erhalten. Die Sulfonylsulfone resultieren durch Osydation 
mit Permanganat, bezw. Chromsiiure aus den Mercaptosulfiden oder Mercapto
sulfonen.

4-Phenyl(-l,4)-ihiasan (I). 50 g Dichlorathylsulfid laBt man mit 60 g Anilin 
3 Tage stehen. Das mit HC1 von Anilin befreite Reaktionsprod. ergab aus Toluol 
ein sehmutzigweiBes, noch unreines Prod. vom F. 10S—111°. — Die 4-Aryl-l,4- 
sulfonazane resultieren durch Erhitzen yon 0,2 Mol. aromatischem Amin u. 0,1 Mol. 
Dichlorathylsulfon fur 10—15 Min. auf 130°. Das Kondensationsprod. wird in konz. 
HsS04 gel. u. in W. gegossen. Die Kryetallisation erfolgt aus A. oder verd. HC1. 
Es sind erhalten: 4-Phenyl-lA-sulfonazan (II.). F. 123,5°. Granulierte Krystalle.—

/  T \~y'<̂ CH2 CHa\  c /  -rr W C H , —
\  L / jn< C H „-C H  \  A1~ / ^ < C H ,- C H ,> SOi

4-p-Kre$yl-l14-sidfonazan. F. 136,5°. Aus wes. BC1 weiBe Piatten, aus A. klein- 
granulierte Krystalle. — 4-o-Kresyl-l,4-sulfonazan. F. 135°. Aus A. farnkTaut- 
artige Krystallaggregate. — DijodathyJsulfid, (JCH,-CH,)2S. B. aus Dichlorathyl
sulfid und NaJ in A. Aus A. F. 55—60°. Unl. in W. Mit Alkali tritt leicht 
Hydrolyse ein. Swl. in k. A., wl. in h. A. — Dijodathylsulfoxyd, (JCB2-CH,).S0.
F. 104,5° (korr.), aus A. weiBe Krystalle, aus W. kleine Nadeln. LI. in h. A., wl- 
in h. W. — Dijodiithylsulfon, (JCH2-CE,),SOs. Aus A. schone, kleine Nadeln 
vom F. 203°. Unl. in W. und k. A., wl. in h. A. Diese Yerb. ist die stabilste
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der Jodyerbb. — Bis-ft-thioiithylacetat, S(CHs*CHaOOC-CH3)2. Die Verb. resultiert 
durch Erhitzen yon 13 g Dichloriithylsulfid mit 15 g wasserfreiem Natriumacetat in 
50 g Eg. fiir 6 Stdn. auf dem Wasserbade. Kp.,0 155—156°. D.s° 1,132. n5JiS =
1,4720. Mit W. leicht hydrolysierbar. — Verss., Dichloriithylsulfid mit CHSJ  zu 
kondensieren, sowie die F r ie d e l  CnAFTSsche Rk. auszufuhren oder das G rig n a r d- 
sehe Reagens herzustellen, bezw. das Chlor naeh W urtz mit Na in A. zu ent- 
fernen, sind noch nieht abgeschlossen.

Die von E. K. M arshall und J. W. W illiam s ausgefiihrte physiologische 
Unters. ergab folgendes: Diehlorathylsulfoxyd besitzt nicht die typischen Haut 
angreifenden Eigenschaften des Senfóls, die dem Sulfon aber wieder in etwas 
geringerem MaBe ais dem Senfol eigen sind. Die Dijodyerbb. yerhalten sich analog. 
Das Diacetat ist weniger aktiy ais Senfol. Die antiseptischen Eigenschaften sind 
gering. (ClCH3-CH3)2S02 und (JCHj-CHj^SO, toten Bac. coli und Staphylococcus 
aureus in 24 Stdn. Diese beiden Sulfone sind die giftigsten Verbb. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 42. 1208—32 juni. [5/3.] Baltimore, J ohns H o pk in s  Univ.) St e in .

Georgea T anre t, U ber Pelhtierin und Mtthylpelletierin. (Kurzes Ref. nach
C. r. d. l ’Acad. des sciences 170. 1118 s. C. 1920. III. 193.) Nachzutragen ist 
folgendes. Die Darst. des Pelletierinsulfats gelingt leicht nach den Angaben von 
Ch. T a n r e t . Krystallisiert aua W. bei Zimmertemp., bei —15°, sowie aus einem 
Gemisch von 98°/0ig. A. und A. stets mit 3H ,0. Zers. sich bei mehrstdg. Erhitzen 
auf 105—110° unter Gelbfarbung u. teilweisem Schmelzen. Schm. im geschlossenen 
Rohr bei 100° in seinem Krystallwasser, wasserfrei bei 133—135°. Sehr bestandig 
an der Luft. Autierst 11. in A. und W., lost sich bei 16° in ca. 0,5 Gewichtsteilen 
W. Das Drehungsyermogen [a]D =  —30,3° (1 g in 13 ccm W.) ist bei Konzz. von
4—10% konstant. Reagiert gegen Lackmus amphoter, gegen Phenolphthalein 
schwach sauer. Liefeit mit dem nichtkrystallisierenden Isopclletierinsulfat ein kry- 
stallisiertes Doppelcalz, das durch Ver6etzen der alkoh. Lsg. mit A. in seine Kom- 
ponenten zerlegt werden kann. Hydroćhlorid, C8H]SON, HC1. [a]D =  —41,2° 
(1,025 g in 13 ccm W.). Hydrobromid, C8H16ON, HBr. Lange Nadeln aus W. 
Schm. im geschlossenen Rohr bei 137—140°. [«]D =  —32,5° ( l g  in 13 ccm W.). 
Niłrat, C8H15ON, HNOa. [«]d =  — 34,8° (0,997 g in 13 ccm W.). ’ Pikrat, C8H15ON, 
CeH30,N 3. Nadeln, swl. in W. F. 131—132° (MAQUENNEscher Błock). Chloro- 
platinat, (CaH16ON, HClJjPtC^. Rote Krystalle. F. 214—216° (MAQUENNEscher 
Błock, Zers.). — Pelletierin. [«]n =& —31,1° (1,23 g in 20 ccm ii.). [a]D == —27,8° 
(1,078 g in 30 ccm 30°/0ig. A.). Braunt sich an der Luft unter B. von roten, in A. 
und 'W. unl., in A. 1. Harzen. — Acetylpelletierin. Eeagiert stark alkal. LI. in 
W., A., Chlf. [a]D =  4*32.6° (in 0,66°/Oig. ath. Lsg), =  —j-55,50 (in 0,66%ig. Lsg. 
in 10°/0ig. H jS04). — Benzoylpellełierin. Unl. in W., 1. in Chlf. und A. Reagiert 
schwach alkal. [a]D =  -{-18,7° (in 0,66°/0ig. ath. Lsg.). — Salzsaures Semicarbazon. 
Tafeln aus W. Wl. in starkem A.; 1. bei 15° in 7,2 Tin. 60%ig. A., in 6 Tin. W. 
Schmeckt schwach suB. [«]D =  —10,82° (1 g in 13 ccm W.). — Methylpelletierin.
D.° 0,984; D.18 0.969. L. in organischen Losungsmitteln. Die besondere Form der
Kurye der Loslichkeit in W. erklart sich vielleicht durch die Eiistenz von zwei 
verschiedenen Hydraten. Hydroćhlorid. = —|-4 l,2°(l,128g in 12 ccm W.). Hydro-
bromid, C9Hn 0N, HBr. Zentimeterlange Prismen. [a]D — -f33,5° (1 g in 12 ccm 
W.). Sulfat. Hygroskopische Nadeln, sil. in absol. A. Schm. im geschlossenen 
Rohr bei 72—75°. [«]„ =  -j^S5 (1,316 g wasserfreies Salz in 12 ccm W.). Pikrat. 
Gelbe Nadeln. Swl. in k. W. Chloroplalinat, (C8H17ON, HCl^PtCl^ Rote Krystalle.
( Bul). Soc. Chim. de France [4] 27. 612—24. 20/7. [25/5.].) R ic h t e r .

W alte r Jones, Die chemische Konstitution des Adeninnucleotids und der Hefe- 
nucleinsaure. (Vgl. J ones u . K e n n e d y , Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 13. 
45; C. 1919. HI. 575.) Sowohl Guaninnucleotid, ais Adeninnucleotid spalten die
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Phosphoraaure mit derjenigen Geschwindigkeit ab, die JONES u . R ile y  fur Purin- 
nucleotide yorbergesagt batten (vgl. auch J o n e s  und R e a d , Journ. Biol. Chem. 29. 
123; C. 1917. II. 750). Aueh die Geschwindigkeit, mit der die Puringruppen in

Freibeit gesetzt werden, ist bei den Nucleotiden
(0H)aP 0-0-C 5H70 3■ C5H4N6 die gleiehe wie bei der Nucleinsaure; es iBt

0  daraus zu folgern, daB ebensowenig, wie die
(OH)8PO-0-Ó6H60-C 4H4N30  Pbospborsauregruppen, die Puriugruppen und

1 wahrscheinlich aueh die Pyrimidingruppen die
i Bindung der Nucleotide in der Nucleinsaure be-

(OH)jPO-O -C5H80 -CjIIjNjOj wirken. Es ergibt sich danach fiir diese die
O nebenstehende Formel. — Adeninnucleotid bildet

cnm -da n n  rr n  n  t t  w n  wie Guaninnućleotid (JONES und  Re  AD, Journ .(UJ±)2l r U - U - 0 6i i 7 'J , >Vjr)i::i 4lNl;U . .
Biol. Chem. 31. 337) ein Dibrucinsalz u. yerhalt 

sich gegen Alkali wie eine zweibaaische Siiure, muB also die KonBtitution (OH)s : 
PO • O • C6H8Os • C5H4N50 haben. Dementsprechend Yerhiilt es sich bei Titration mit 
Phenolphthalein und Methylorange genau wie freie H 3P 0 4. (Amer. Journ. Physiol. 
52. 193—202. 1/5. [12/3 ] J ohns H o p k in s  Medic. School.) Spie g e l .

W alte r Jones, Die Wirkung von gekoćhtem Pankrcasextrakt au f Hefenućlein- 
saure. (Vgl. Amer. Journ. Physiol. 52. 193; vorst. Ref.) Beim Kochen des wss. 
Extraktes von Schweinepankreas werden alle darin yorhandenen Fermente zerstort 
auBer demjenigen, das die Spaltung der Hefenucleinsaure bewirkt. Dieses Ferment, 
wenn es ein solches ist, wirkt weit besser bei 40° ais bei 20° u. in gleicher Weise, 
wenn die Rk. gegen Lackmus amphoter, schwach alkal. oder schwach sauer is t 
Es findet sich weder in Leber, noch in Milz und ist ohne Wrkg. auf Thymus- 
nucleinsaure. Es entstehen dabei aus der Hefenucleinsaure dereń vier Nucleotide, 
aber weder freie H3P 0 4, noch Purinbasen, noch findet Deaminierung statt. Dabei 
erfiihrt die Aciditat der Lsg. nicbt die geringste Auderung, ein zwingender Beweis, 
daB die Nucleotide in der Nucleinsaure nicht mittels ihrer Phosphorsauregruppen 
verkniipft sind. (Amer. Journ. Physiol. 52. 203—7. 1/5. [12/3.] J ohns H o pk in s  
Medic. School.) Sp ie g e l .

E in a r H am m arsten, Eine gekoppelte Nucleinsaure aus Pankreas. (Journ. Biol. 
Chem. 43. 243-63. Aug. [1/6.] Stockholm, Karolin. Inst. — C. 1920. III. 93.) Sp.

E. Biochemie.
I. Pflanzenchemie.

George S. Jam ieson und W alte r F. Baughm an, Die chemische Zusammcn- 
sełzung des Baumwollsamendls. Die Unters. ergab, daB das Baumwollsamenol sich 
zusammensetzte aus den Glyceriden von 0,3°/o Myristinsaure, 20,C/o Palmitinsaure, 
2,0% Stearinsaure, 0,6% Arachinsaure, 35,2°/0 Olsaure und 41,7% Linolensaure. 
(Journ. Americ. Chem. Śoc. 42. 1197—1204. Jani. [14/2.] Washington, Ó1-, Fett- 
und Wachslab. des Bureau of Chemistry, U. S. Department of Agriculture.) J. MeY.

E. K. Nelson, Das dłherisclie Ol von Jtubieva Multifida. Das aus der wilden 
Pflanze Pubieta Multifida erhaltene hellgelbe Ol riecht nach Anis und Terpenen. 
O.55,, 0,8542; [«]D =  —{-35,75° (100 mm Rohr). 85°/0 des Ols bestehen aus Terpenen, 
und zwar f}-Phellandrcn (Nitrosit, F. 103—104°). Kp. 169—171°. D.2<,so 0,8507. 
M d =  +46,4°. Anethól ist nachgewiesen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1286- 
Juni. Washington, Escential Oils Lab.) St e in h o k st .

B.. B. H arvey , Anderungen der Wasserstoffionen bei der Mosaikkrankheit der 
Tabakspjlanzen und ihre Beziehung zur Katalase. Die H ‘-Konz. des aus kranken 
Blattern gepreBten Saftes wurde etwas hoher gefunden ais bei gesunden, 8,750 X 
10—6 statt 7,878 X  10— Mit steigendem Werte jener nimmt die Katalasewirk-
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samkeit ab. (Joum. Biol. Chem. 42. 397—400. Juli. [13/5.] Washington, U.S. Dep. 
of Agric.) Sp ie g e l .

Thomas B. Osborne und Alfred J . W akeman, Extrdktion und Konzentration 
des wasserloslichen Yitamins aus Brauerhefe. Ein faat alles wasserl. Vitamin ent- 
haltender, an anderen Subatanzen yerhaltnismafiig armer Extrakt wird erhalten, 
wena man die gleich bei Entnahme mit Eisw. gekiihlte Hefe nach Zentrifugieren 
und Waachen bei 107° trocknet, dann allmiihlich in sd. destilliertes W ., das pro 
Liter 10 ccm 1%'g- Essigsaure enthalt, einruhrt, nach 2 Minuten langem Kochen 
abzentrifugiert und mit sd. essigsaurem W. wiischt. Durch fraktionierte Konz. 
und Fiillung mit A. bei 52, 79 und 90 Gewichts-% des letzteren wurden Fraktionen 
erhalten, von denen die zweite die Hauptmenge des wasserl. Yitamins bei nur ca. 
6°/0 der Gesamttrockensubstanz der Hefe enthielt. Der wie oben gewonnene Ei- 
trakt enthielt ca. 8,5°/0 N, keine durch Sattigung mit (NH4),S04 oder mit K4Fe(CN)0 +  
Essigsaure naehweisbaren EiweiUkorper, unter den N-Bestandteilen yerhiiltnismaBig 
viel Nucleinsaure, Aminosauren und Peptide. Der bei 79°/0 A. erhaltene Nd., sil. 
mit deutlieh saurer Rk. (gegen Lackmus) in W ., gibt ohne Neutralisieren starken 
Nd. mit Pb-Acetat, nur Triibung mit BuCl,, aber reichlichen Nd. nach Neutrali- 
Bieren, ebenso mit AgNOs. Phosphorwolframsaure gibt nach Ansauern mit HsS04 
starken Nd., HgCL, Nd., CuS04 keinen, Pikrinsaure bei geniigendem Zuaatz Nd. 
(Journ. Biol. Chem. 40. 383—94. Dez. [1/10.] 1919. New Haven, Connecticut Agric. 
Exp. Station.) Sp ie g e l .

H. Solereder, Zur Struktur der Leguminoscnschalen, insbesondere uber das 
Vorkommen von Kieselkorpern in  ihnen. Die Palisadenepidermis der Samenschale 
enthalt bei bestimmten Albizzia-Arten (Mimosaceae), sowie bei Afzelia africana und 
cuanzensis (Oaesalpiniaceae) Kieselkorper, dagegen nicht bei Vicia Faba, auch nicht 
bei Tamarindus indica. Auch bei Afzelia findet sich auf der Oberflache der Samen- 
sehale nur eine einzige Palisadenschicht, nicht eine doppelte. Das kollenchyma- 
tische Speichergewebe der Kotyledonen besitzt bei Afzelia c-ine Amyloidmembran 
und enthalt in seinen Zellen Aleuron, aber keine Starkę. (Arch. der Pharm. 258. 
138—42. 8/7. Erlangen, Bot. Inst.) B achstez .

0'N eal Mason, Die Frucht der japanisćlien Berberitze. Yf. fand in den 
Fruchten von Berberis Thunbergii 39,5% Zucker (Fructose), auf die getrocknete 
Frucht berechnet, 4,6°/0 der frischen Frucht Asche. Die Frtichte enthalten ein 
olivenartiges Ol (D. =  0,9312—0,9299, VZ. 235), bei —15° halbfest werdend, Apfel-, 
Wein- und Citronensaure, sowie S-freiea EiweiB, entsprechend 2,37o N. (Chem. 
Newa 121. 61—62. 6/8. [10/6.] Mount Yernon, Jowa, Cornell  College.) J ung .

2. Pflanzenphysiologie; Bakteriologie.
G. Zirpolo, Studien iiber leuchtende Bakterien, Wirkung von Narkoticis. Der 

in den Leuchtorganen von Sepia nach Yf. sich entwickelnde Bac. Picrantonii wurde 
durch Narkotica in folgender Weise beeinfluBt: 1. Bei Zugabe dea Narkoticums 
zur leuchtenden Kultur yerschwindet durch Chloralhydrat die Leuchtfabigkeit bei 
Konz. 1 :10 in 4 Stdn., 1 :50  nach 24 Stdn., 1:100—150 nach 48 Stdn., durch ge- 
ringere Konzz. nicht; Morphin war ohne Wrkg. (Konz. von 1 :10 — 1:20000000).
— 2. Bei Beimpfung der mit dem Narkoticum yersetzten Nahrlag. verhinderte 
Chloralhydrat 1:500 das Wachstum, wahrend bei 1: 1000 das Licht nach 6 Tagen, 
bei ■< 1:1500 nach 24 Stdn. erachien; Morphinchlorhydrat hinderte bei 1 :5—1 :20 
das Wachstum, bei 1: 50 erachien das Licht nach 5, von 1:100 —200 nach 2 Tagen, 
bei grofieren Verdiinnungen nach 24 Stdn. Die Bakterien in den mit Chloralhydrat 
Tergifteten Kulturen zeigen auch kulturelle und anatomische Veranderungen. (Riv. 
di biol. 2. 52—59. Napoli, Staz. zool.; ausfuhrl. Ref. ygl. Ber. ges. Phyeiol. 2. 596. 
Ref. H offm ann .) Sp ie g e l .



748 E. 4. T ie r ph y sio lo g ie . 1920. HI.

Cluzet, R oshais und Kofman, BaUericide WirJcung des Badiums au f Bacilhts 
Pyocyaneus. Eine Platinkapsel mit 0,5 mm dieker Wand, die 0,05 g Radiumbromid 
enihielt, wurde in die Kulturen getaueht. Es ist auf 24 Stdn. alte Kulturen ohne 
Wrkg., bei alteren hemmt es das Wachstum. Bei 0° ist die Wrkg. bakterieid. 
Es wirkt direkt auf die Bakterien, nicht indirekt e(wa auf die Bestandteiie der 
Kulturlsgg. (C. r. soc. de biologie 83. 1043—45. [5/7.]) MiJl l e r .

Th. Bokorny, Entgiftung von Losungen dureh Hefe und andere Mikroorga- 
nismen, Enzyme, Proteinstoffe. Hefe yermag 15°/o ihres Troekengewiehtes an KH3. 
20% an NaOH, Hydrazin in je na eh der Konz. wechselnden Mengen zu binden, 
ferner Sauren, Salze des Hg, Ag, Cu, Zn, Pb usw., organische Stoffe wie Form
aldehyd. Eiweifistoffe binden erheblich weniger NH3 und HaSO.i ais lebende Hefe, 
Diastase mehr ŃHS ais jene, aber keine H2S04. Hefe konnte zur Entgiftung des 
Magen- und Darminhaltes oder von anderen Saften Yerwendung finden. (Zentral- 
blatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. 52. 26—39. 15/9.) Sp ie g e l .

Th. Gruschka, Serologische Beziehungcn zwischen B. łyphi aldominalis, B. en- 
teritidis Gartner und B. typhi galUnarum. Die von W e il  und F e l ix  dureh Be- 
ohachtung grober und feiner Flockung durchgefiihrte serologische Analyse wurde 
auf die genannten Arten angewandt mit dem Ergebnis, daB Bact. typhi gallinarum 
und Bact. pullorum nur den auch den Typhus- und GARTNEKbakterien gemein- 
samen stabilen Eeceptor besitzen, wiihrend die labilen Receptoren, wie bei den 
Proteus X-Bakterien, an Ggw. von GeiBeln gebunden sind. (Ztschr. f. Immunitats- 
forsch. u. exper. Therapie I. 30. 209—26. 7/9. [25/3.] Prag, Hyg. Inst. d. Dtsch. 
Univ.) Sp ie g e l .

Th. M esserschm idt, Das Vorkommen der Pfeiffersćhen Influenzabaeillcn und 
ihre farlerischen Etgenschaften. Der PFEiFFERsche Influenzabacillus fand sich, ab- 
gesehen von Influenzakranken, nur bei Tuberkulosen im Auswurf und bei einigen 
wenigen Prostatikem im Prostatasekret. Eine Saure-, Alkohol- oder Laugenfestigkeit 
der Influenzabacillen wurde nicht nachgewiesen. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1023 
bis 1024. 9/9. Hannover, Hygien.-Chem. Unters.-Stelle.) Bo b iń sk i.

K. W. Jó tten , Beziehungen tcrschiedener Gonokokkenarten zur Schwere der In- 
fektion. Mittels der Agglutination und Komplementbindung konnten die unter- 
suchten Gonokokkenstamme in giftige und weniger giftige Gruppen eingeteilt 
werden, yon denen die giftigen beim Menschen im allgetneinen schwerere, kom- 
pliziertere und langdauemdere Krankheitsformen heryorzurufen pflegen ais die 
weniger gifiigen. (Mimch. med. Wchschr. 67. 1067—69. 10/9. Leipzig, Hygien. 
Inst. d. Univ.) BORINSKI.

4. Tierphysiologie.
A. H ahn, Wirkungsweise und Elektrolytnatur diastatischer Fermente. I. E in- 

flufi n e u tra le r  A lk a lis a lz e  a u f  d ie  W irk sa m k e it  der M alz- u n d  Spei- 
e h e ld ia s ta se . Die Wrkg. der Salze hangt bei Ggw. von Puffergemischen yon 
der Konz. des Puffers und der Neutralealze und yon der Bk. (Wasseretoffionenkonz.) 
der das Ferment enthaltenden FI. ab. Bei Bkk., die saurer sind ais dem Reak- 
tionsoptimum des untersuchten Fermentes entspricht, baut ein Gemisch aus sehr 
rerd. Pufifer und solchem Neutralsalz rascher ab ais bei Ggw. des gleich konz. 
Puffers allein. Langsamerer Abbau findet aber bei hoherer Konz. yon Puffer und 
Neutralsalz statt. Ahnliche GesetzmaBigkeiten treten bei Rkk. auf, die alkalischer 
liegen ais das Reaktionsoptimum. Hier beobachtet man bei groBer Yerdtinnung 
yon Puffer und Salz starkę Forderung gegenuber dem reinen Puffer allein, bei 
hoheren Konzz. vermindert sich diese fordemde Wrkg. sehr siark, ohne allerdings 
in hemmende uberfiihrt werden zu konnen, wie bei saurer Rk. — II. E in fluB  n e u 
t r a le r  A lk a lis a lz e  a u f das Y e rh a lte n  d e r b e id e n  F e rm en te  g e g e n iib e r
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einem  e le k tr is c h e n  P o te n tia lg e fa l le . Bei Malz- und Speicheldiastase liegt 
bei Ggw. von Acetatpuffer der iaoelektrisebe Punkt genau an deraelben Stelle bei 
einer Rk. 'pjj 5,5 bia 5,7. Alle unterauchtea Salze verachieben dieaen Punkt ina 
Saure, einige sogar ao stark, da8 die elektrisebe Natur des Fermentes yon Grund 
auf yerandert wird. Die Malzdiastase wandert so z. B. im Reaktionsoptimum zur 
Kathode. Setzt man zum Ferment NaCl, so wandert im genannten Optimum, das 
aueh nach Salzzusatz genau bei der gleichen H-Zahl zu finden iat, das Ferment 
groBtenteils zur Anodę. Durch Zusatz dea Salzes findet nur eine yerhaltniamaBig 
geringe quantitative Anderung der diaatatischen Wirksamkeit atatt. Das Verbleiben 
de3 Optimuma auch nach Salzzuaatz an der gleichen Stelle zeigt, daB eine wesent- 
liche Anderung der Wirksamkeit des Fermentes nicht eintritt, obwohl seine elek- 
trisehe Natur eine tiefgreifende Anderung erfiihrt. Also besitzt die jeweilige elek- 
trische Beschaffenheit des Fermentes in Losung keine wesentliche Bedeutung fur 
seine Wirkungsweise. Die Elektrolyttheorie der Fermente kann daher auf die 
Malz- und Speicheldiastaae keine Anwendung finden. (Sitzungsber. d. Ges. f. Mor- 
phol. u. Physiol. in Miinchen 31. 66.) Matouschek .**

How ard B. Lewis und Lucie E. Root, Aminosauresynthese im ticrisćhen 
Organismus. Kann Norleucin das Łysin fur das Nahrungsbediirfnis der weifien 
Bałte ersetzen? In tjbereinatimmung mit Osborne und Men d e l  wurde gefunden, 
da8 Łysin den Mangel einer gliadiuhaltigen Kost beseitigen kann. Bei Eraatz des 
Lysins durch dl- oder d-Norleucin wurde keinerlei ahnliche Wrkg. festgeatellt. 
Norleucin scheint also nicht Vorstufe des Lysins zu sein. (Journ. Biol. Chem. 43. 
79—87. Aug. [15/6.] Urbana, Univ. of Illinois.) Sp ie g e l .

E. Freudenberg und P. Gyorgy, Beiłrag su den biologischen Wirkungen der 
accessorischen Ndhrstoffe- Eine Reihe yon Vegetabilienextrakten, ferner Lebertran, 
Leinol und Rahm enthalten Stoffe, die den 0,-Verbrauch tierischer Zellen erhohen. 
Bei den Fetten beateht eine Beziehung zum Gehalt an ungesattigten Verbb. Fiir 
die praktiache Unters. von Nahrungsmitteln auf accesaorische Nahrstoffe ware es 
wichtig, wenn sich die oxydationBfordernde Wrkg. ala ein regelmaBiger Neben- 
effekt der acceaaoriachen Nahratoflfe ergeben aollte. (Munch. med. Wehaehr. 67. 
1061—62. 10/9. Heidelberg, Kinderklinik.) B o b iń sk i.

Ernst. M ayerhofer, Beitrage zur Geschichte der quantitativen Ernahrungslehre. 
Die Ursprunge einer quantitativ denkenden Ernahrungslehre finden sich achon in 
vielen religiosen Kultyorachriften. Auch B e il l a t  S avakin hatte bereits bestimmte 
Anschauungen, bzgl. des Yerhaltnissea yom Nahrwert eines Nahrungsmittela zu 
8einem Volumen. Hinweis auf die Vorziige des PiEQUETschen Systems. (Wien. 
med. Wchschr. 70. 1540—44. 11/9. Wien, Univ.-Kinderklinik.) B o r in sk i.

Amy L. Daniels und Rosem ary Longhlin , Mitteilung uber den fettloslichen 
wachstumsfdrdćrnden Sto/f in SpecJc und Baumwollsatnenol. Es wurde bei Zulage 
yon geniigenden Mengen Speck oder Baumwollsamenol zu einer sonst von fettl. 
Vitamin moglichst freien Koat n. Wachatum junger Ratten, Vermehrung und Auf- 
zucht der Jungen beobachtet. (Journ. Biol. Chem. 42. 359—62. Juli. [28/4.] Jowa 
City, Uniy. of Jowa.) Sp ie g e l .

M anrice H. Givens und H arry  B. Mc Clugage, Antiskorbutische Eigenschaft 
von Vegetabilien. H. Eine Experimentalstudie uber rohs und gekochte Kartoffeln. 
(I. vgl. G iy e n s  und Co h e n , Journ. Biol. Chem. 36. 127; C. 1919. I. 491.) 10 g
rohe weiBe Kartoffeln ala Zulage achutzten Meerschweinchen vor dem bei der 
son8tigen Ernahrung mit Soyakuchen allein in 2—3 Wochen eintretenden Skorbut 
fur die ganze Yersuchsdauer (129 Tage). Einige Minuten langes Kochen in W. bei 
100° bewirkt keine merkliche Verringerung des antiskorbutischen Wertea, wohl 
aber 1 Stde. langes. 15 Minuten langes Kochen in ach wach aaurer Lsg. (0,5% ig- 
Citronensaure) yemichtet das Yitamin nicht yollig. Kochen yon im Yakuum ge-
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trockneten Kartoffeln wahrend 15 Minuten scheint erheblich zu schiidigen. Trocknen 
der Kartoffeln bei 35—40° wahrend 6—8 Stdn. bewirkt eine eihebliehe Schadigung, 
ebenso 4 — 6 Stdn. langes im LuftBtrom bei 55—60°; 15 Minuten langes Erhitzen 
in W. von 100° bewirkt beim zweiten Falle eine weitere Schadigung. Noch mehr 
schadigt Trocknen bei 75—80° wahrend 2—3 Stdn. Dagegen behalten Kartoffeln, 
die erst in der Schale auf hohe Temp. erhitzt, dann bei niedriger Temp. getrocknet 
wurden, genugenden Schutzwert. Behandlung mit verd. Sauren vor dem Trocknen 
bessert die Ergebnisse niclit. Nach 4 Minuten Dampfen und folgendem Trocknen 
bei 55—60° besteht aueh noch eine gewisse Sebutzwrkg., nicht aber nach weiterem 
Kochen wahrend 15 Minuten. Die Scbalen von gebackenen Kartoffeln, bei 35 bis 
40° getrocknet, haben keinen Schutzwert. (Journ. Biol. Chem. 42. 491—515. 
5 Tafeln. Juli. [4/5.] Univ. of Rochester.) SPIEGEL.

E. B. H art. H. Steenbock und N. R. E llis, Ein fiu fi der Ernahrung auf die 
antiskorbutisclie Wirksamkeit der Milch. Milch von Kiihen bei Sommerweide i*r. 
weit reicher an antiskorbutischem V i tarnin ais solche bei Trockenfutter oder im 
Winter, bei EinschluB von Kornensilage und Zuckermangeln. (Journ. Biol. Chem. 
43. 383—96. 1 Tafel. Juli. [8/5.] Madison, Univ. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

Thomas B. Osborne und Lafayette B. M endel, unter Mitwirkung von 
A lfred J . W akem an, Das Vorkommea von wasserloslichem V ii amin in einigen ge- 
icdhnlichen Friichten. Die frischen Safte aus den efibaren Teilen von Orange, 
Citrone und Grapefruit enthalten wasserl. Vitamin (2?) von einer Wirksamkeit ganz 
ahnlich derjenigen yergleichliarer Mengen von Kuhmileh, die bei Anwendung ge- 
eigneter Trockenverff. erhalten bleiben. Eine Probe Traubensaft war erheblich 
weniger wirksam. Apfel und Birnen liefern aueh wasserl. Vitaniin, aber in ver- 
haltniemiiBig grringer Menge, Pflaumen scheinen daTan reicher zu sein. Orangen- 
saft scheint aueh etwas fettl. Vilamin zu enthalten, Citronen- oder Grapefruitsaft 
anseheinend nicht mehr ais Spuren. (Journ. Biol. Chem. 42. 465—90. Juli. [25/5.] 
New Haven, Connecticut Agric. Exp. Stafion; Yale  Uniy.) Sp ie g e l .

A. D. E m m ett und G. 0. Luros, Wasserlótltche Vitamine. I. Sind das anti- 
neuritische und das wachutumsfórdernde wasserlosliche B-Vitamin idenłisch? Veree. 
an Tauben einerseits, Ratten andererseits mit ungeschliffenem Reis zeigten eine 
anseheinend verschiedene Beeinflussung der beiden Wrkgg. durch Hitze. Das anti- 
neuritische Vitamin widersteht l-sliindigem Erhitzen auf 120° bei 15 Pfund Druck, 
wird aber durch 2-stundigcs Erhitzen auf 120° im Luftofen teilweise yerandert und 
in derselben Zeit unter obigem Druck bereits yollig zerstort, in Extrakten noch 
leichter yerandert. Dagegen wird das Vitamin B unter diesen Umstanden nicht 
deutlich in seiner Wrkg. yerandert. (Journ. Biol. Chem. 43. 265—86. 2 Tafeln. 
Aug. [22/5.] Lab. von P ar k ę . D avis and Co.) Sp ie g e l .

A. D. E m m ett und M abel Stoekholm , Wasserlosliche Vitamine II. Die 
Bezichung des antineuritifchen und des wasserloslichen B-Vitamins zu dem Anreger 
des Eefewachstums. (I. ygl. E m m ett und L tjros, Journ. Biol. Chem. 43. 265; 
yorst. Ref.) Durch Zusatz von Eurakt aus ungeschliffenem Reis in sehr kleinen 
Mengen zu kilnstlichen Nahrbodcn konnte das Wachstum yon Hefe bei Fehlen 
gewisser toziseber Substanzen erh>blich beschleunigt werden. Der hierbei wirk- 
same Faktor scheint nach seiner Widerstandsf&higkeit gegen Erhitzen vom anti- 
neuritischen Vitamin yersehieden, yiellcicht aber aueh von dem das Wachstum der 
Ratten fórdernden Vitamin B. Zwiscben den Anderungen seiner Wrkg., gemeesen 
an Zelleinheit* n pro g Hefe, und denjenigen in der Wirksamkeit der beiden ge- 
namiten Vitamine besteht nicht notwendig Parallelismus. (Journ. Biol. Ch> m. 43. 
287—94. Aug. [22 /5] Lab. von P a h k e , Dav is and Co ) Sp ie g e l .

W alte r H. Eddy und H elen C. Stevenson, Untersuchungen iiber den Yitamin- 
gthalt. Um mit Hilfe des Einflusses auf das Wachstum der Hefe den Yitamingehalt
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zu bestimmen, geben Vff. ein neues Yerf., das im wesentlicben mit der Technik 
der Opsoninpriifung ubereinttimmt. Die Ursache bei der Anregung des Hefewachs- 
tums erscbeint bitzelabil, entfernbar durch LLOYDs Reagens und gegenwarlig in 
nach FUNK gereinigter antineuritiBCher Vitaminmiecbung, verhiilt sich somit sehr 
abnlich dem wasserl. Vitamin B. (Joum. Biol. Chem. 43. 295—309. Aug. [29/5.] 
New York, Columbia Univ.; New York Hospital.) Sp ie g e l .

H aro ld  K. F ab er, Eine Untersuchung iibir den antiskorbutisćhen Wert dei 
Honigs. Da sich bei 9 von 10 Meerscbweinchen bei einer Kost aus Hafer, W. u. 
Honig in 4—6 Wocben schwerer Skorbut entwickelte, ist die Ggw. eines anti- 
skorbutiechen Vitamins im Honig unwahrscbeinlich. (Journ. Biol. Cbem. 43. 113 
bis 116. Aug. [14,6.] San Francisco, Stanford  Univ. Medic. School.) Sp ie g e l .

R obert Isenschm id, Uber den Hit* fiu fi der Kost auf den Wasscrgehalt des 
Korpers und die Bthandlung der Wassersuckt. Nach einmalig gesteigerter Wasser- 
aufnahme findet keine Wasserretention im Korper statt. Wasserverlu&t durch 
Schwitzen wird bei nacbfolgender Wasseraufnabme nur dann ersetzt, wenn gleich- 
zeitig geniigend Kochsalz aufgenommen wird. Mangelhafte Ausscheidung ge- 
trunkenen Wassers ist alao nicht nur vom Zustand der Nieren und des Herzens 
abhangig, sondern der Wasser- und Salzbcstand des Korpers ist mitbestimmend. 
Erhohung des W aBserbesłaDdes durch NaCl-Zulagen ist nur beim Saugling leicht 
moglich u. beruht wahrscheinlich auf einer noch unvollkommenen Funktion der 
Schilddruse. Beim Erwachsenen geht der tjbergang yon salzreicher zu salzarmer 
Kost einher mit Gewichtsabnabme von 1—3 kg auf Kosten des WasserbeBtandes, 
Riickkehr zu gewobnlicber Kost mit entsprechender GewicbtBzunahme. AuBer dem 
NaCl wirkt auch iibermafliger Kohlenhydrat- und mangelnder Fettgebalt der Kost 
besonders bei Siiuglingen waBBerbindend (Mehlnahrscbaden). DaB auch allgemeine 
calorifiche Unterernahrung Wasserretention bis zum Odem yerursachcn kann, haben 
die Erfahrungen beim Kriegsódem gelehrt. Thcrapeutisch giłnstig wirkt bei wasser- 
siichtigen Herz- u. Nierenkranken die Karrell- oder die ahnlich wasser-, salz- und 
schlackenarme und leicht yerdauliche Kartoflfel- und Bananenkur. Von Bedeutung 
ist dabei auch der Kalireichtum einer solchen Diilt, da er salzentziehend wirkt 
(Scbweiz. med. Wochmschr. 50. 381—86) Jungmann.**

E. Lenoble, P. Le Gloabec, P. Baum ier und Isidore Cann, Der Alkohol in 
der Certbroppirial/lilssigktit. 7. Mitteilung. Neue Bettiwmungen 24 Stunden nach 
dem Ende der Einfuhrung. Yff haben ibre alteren Angaben mit der empfindlicheren 
Metbode von NiCLOUX zur Best. des A. nacbgepruft. Auf 10 ccm Cerebrospinalfl. 
wurden 20 ccm l°/0ig. Pikratl^g. zugeBetzt, zur Best. des A. 10 ccm Destillat be- 
nutzt. Ausscblaggebend fur die Ausscheidung des Giftes sind Torherige Impragnie- 
rung mit A. u. Durchlasfigkeit der ais Abfuhrwege dienenden Gewebe. Bei echweren 
Potatoren konnte noch 18 Tage nach der Anfnahme A. in der Cerebrospinalfl. nach- 
gewiesen werden, bei Gesunden meist sebon nach 4'/j Stdn. nicht mehr, erst bei 
Darreichung von ca. 250 ccm noch nach 24 Stdn. (Buli. et mćm. de la soc. mćd. 
des hóp. de Paris 36. 465—70; ausfuhrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 2. 562—63. 
Ref. Schm itz .) S p ieg e l.

E. Lenoble, P. L. Gloahec, P. Baum ier und Isidore Cann, Der Alkohol in 
der Cenbro8pinalllii8sigkcit. 8. Mitteilung. Unłersuchung au f Alkohol nach An- 
mendung von Chloral und Chloroform. (7. Mitt. vgl. Buli. et mem. de la soc. med. 
des hóp. de Paris 36. 465; vorst. Ref.) Bei einem unter Chloralwrkg. stebenden 
Tetanuspatienten wurde mit der Cerebroppinalfl. eine po-itive Alkoholrk. erhalten. 
Vff. untersuchten darauf, ob die Anwendung von Chloral regelmafiig diese Er- 
scheinung nach sich zirht. Es trat jedoch nur nach ganz exzessiven Cbloraldosen — 
bis zu 169 g in 24 Tagen — eine sehr schwache und schnell vorubergehende 
Alkoholrk. im Liquor auf. Anzeichen fur eine Ameisensaurebildung wurden nie
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erhalten. Chlorofonn hat auch in Dosen, die der todlichen nahekommen, keine 
Alkoholrk. im Liąuor im Gefolge. (Buli. et mćm. de la soe. mćd. des hóp. de 
Paris 36. 470—75.) Schm itz.**

Donglas M acfarlan, Der Desinfektionswert von Quecksilberkaliumjodid. Queck- 
silberkaliumjodid, sowohl in W., ais auch in A. u. Aceton 1., be3itzt im Yergleich 
mit Sublimat eine bedeutend geringere Giftigkeit. Durch */*—1%‘g- Lsgg. werden 
Haut und Schleimhaute nur in geringem Grade gereizt; Verdiinnungen von 1:1000 
konnen in Form von feuchten Kompressen selbst 24 Stdn. lang auf der Haut be- 
lassen werden, ohne da8 Reizerscheinungen auftreten. Im Gegensatz zu anderen 
desinfizierend wirkenden Metallsalzen werden EiweiBkorper durch Quecksilber- 
kaliumjodid nicht ausgefallt, die Desinfektionswrkg. des Salzes wird durch organi- 
sche Stoffe (Serum, Eiter usw.) daher nur in geringem MaBe herabgesetzt. Queck- 
silberkaliumjodid totet Staphylokokken noch in einer Verdiinnung von 1:5000 und 
sporentragende Bacillen (Bac. subtilis) in einer Yerdiinnung 1:100 bis 1:500 in 
5 Min. ab; es ist demnach in Aubetracht seiner eonstigen Eigenschaften ein sehr 
brauchbares, wirkungsvollea Desinfektionsmittel. (Americ. Journ. of the med. 
sciences 159. 586—92.) S chlossberger.**

Luigi Dozzi, Klinische Untcrsuchungen uber kolloidales Eisenhydroxyd. Steriles 
kolloidales Eisenhydroxyd kann beim Menschen in groBen Dosen intrayenos ge- 
geben werden; es wird gut ertragen ohne irgendwelche Nebenerscheinung u. ohne 
toxische Wrkg. Bei Blutkrankheiten kana so auf raschem und direktem Wege 
eine therapeutiache Einw. auf die blutbildenden Organe auageubt werden. (Gazz. 
d. osp. e d. clin. 41. 182—86. Padova, Univ.) LOdin.”

H. Leo, Uber die giftablenkende Wirkung des Lecithins. Durch intravenose 
Lecithinemulsionen wurde die Giftwrkg. von Morphin (gemessen an der Lahmung 
des Atemzentrums) herabgeaetzt. Ebenso verhielt sich das Lecithin gegenuber 
einigen Excitanzien (Strychnin, Campher), dagegen wurden luhalationaanaathetics 
(A., Chlf.) nicht beeinfluBt. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 10i5—46. 16/9. Bonn, 
Pharmakol. Inst. d. Univ.) BOBIŃSKI.

H irotoshi Hoshimoto, Der Einflufi von Schilddruscnfiittcrung au f die Funktion 
des Pankrcas. Der Diastasegehalt des Pankreas von ausgewachsenen weiBen Ratten 
ging unter Fiitterung mit getrockneter Ochsenschilddruae (0,1—0,5 g; 1 g =  0,4 mg 
Jod) urn 40—92°/0 zuriick. Der Gehalt des Darmsaftes an dieaem Ferment war 
zuweilen ebenfalls herabgeaetzt, in anderen Fallen dagegen normal oder sogar er- 
hoht. Haufig ist das Pankreas der mit Sehilddruse gefutterten Tiere merklicli ver- 
groBert; der Yerminderung des Diastasegehaltes geht im allgemeinen eine Ver- 
minderung der acidophilen Granula der Driisenzellen parallel. Die Abnahme des 
Ferments in der Driise iat keine Folgę der allgemeinen StofFwechselstorung, denn 
sie wird achon in Stadien der Schilddrusenvergiftung beobachtet, wo noch keine 
anderen Wrkgg. nachweisbar sind. Wahrscheinlieh tritt unter der Einw. des 
Sehilddrusenhormons eine Ausschiittung des Ferments ein. Die Glykogenverarmung 
der Leber, die stets, auch bei reichlicher Futteraufnahme nach Verabreichung von 
Schilddriise beobachtet wird, wird entweder durch eine unmittelbare Wrkg. des 
Sehilddrusenhormons auf die Leber oder ihre Ner?en yerursacht, oder sie ist eine 
Folgę der allgemeinen Steigerung des Stoffweehsels. Durchfalle wurden bei den 
Ratten nie festgestellt; im Kot fand sich bei den Tieren, dereń Diastasegehalt be- 
sonders stark yermindert war, Fett und Fettsaure, ein Zeichen, daB hier die 
auBere Sekretion der Druae gelitten hat. (Endocrinology 4. 56—62. Tokio, Imp. 
Univ.) WlELAND.**

E. S . Hoskins und M. M. Hoskins, Die Beziehungen swischen Schilddriise 
und Hypophyse in bezug au f Wachstum und Entwicklung der Froschlarven. Ein 
Praparat aus dem Yorderlappen der Hypophyse (Armour & Co.) beschleunigte bei



n. Froachlaryen die Metamorphose und rief aie bei sehilddrusenlosen, die aonst 
scheinbar unbegrenzt im Laryenzuatande yerharren, innerhalb 24 Stunden hervor. 
Andere Gewebe mit Spureu yon J  haben nicht die Wrkg. der Hypophyae. (Endo- 
crinology 4. 1—32. Univ. of Minnesota; ausfiihrl. Eef. vgl. Ber. ges. Phyaiol. 2. 
572. Ref. H arm s.) Sp ie g e l .

M. Ascoli und A. F ag ino li, Pituiłrinprobe. Nach Injektion von 0,05 ccm 
l°/o'g- Lsg. von Adrenalin unter die Epidermia tritt, wie Vff. friiher angaben, eine 
SchwelluDg ein, die nach einigen Sekunden oder sofort eine schw arzblaue Fiirbung 
annimmt. Um diesen Zentralfleck bildet sich dann ein weiBer Hof und weiter 
peripher ein roter. Die Rk. erreicht ihren Hohepunkt nach '/, Stde. und ver- 
schwindet dann nach einer stationaren Pcriode allmahlich innerhalb 1 Stde. Der 
blaue Flcck geht tiber in Rot und hinterliiBt eine leicht geBchwollene rote Pastel, 
die in den folgenden Tagen zuriickgeht. Auch bei achwUcheren Lsgg., z. B.
1 : 200000 und 1 : 100000J, tritt die Rk., wenn auch weniger intensiy, auf. Bei 
ADDINSONacher Krankheit u. chrouiacher adrenaler Inauffizienz ist aie unternormal. 
Obernormal war aie bei Storungen der Menopause, bei F l  a  JANI B asedow  u . einigen 
Fallen von SchwaDgerachaft. Kinder geben eine schwachere Rk. ais Erwachsene.
— In ahnlicher Weiae werden nun Versa. mit Pituitrin gemacht. Die kaufliche 
Lsg. ergab eine Rk., die identisch war der Adrenalinlag. 1 : 200000. Sie gab auch 
uoch Rk. bei Yerdiinnung yon 1 : 500, aber der weiBe Hof trat laDgaamer auf; die 
Rk. wurde yerstarkt bei arteriellem Uberdruck, bei Krankheiten der Hypophyse 
und bei einigen Fallen FLAJANi-BASEDOWscher Krankheit. Abgeschwiicht wurde 
aie in  einigen Fallen chronischer adrenaler Inauffizienz. Es ist also in der groBen 
Mehrheit der pathologiachen Falle zu konatatieren, daB die Adrenalin- und Pitui- 
trinrkk. in ihrer Starkę Bich deutlieh entgegengesetzt yerhalten. (Endocrinology 
4. 33—36. Catania, Univ.; auafiihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Phyaiol. 2. 575—76. Ref. 
H arms.) Sp ie g e l .

G raw ert, Zur Kenntnis der parenteralen Proleinkorpcrtherapie. (Versuche mit 
Aolan in der Veterinarmedizin.) Vf. hat das Milchpraparat Aolan auf BÓino Ver- 
wendbarkeit ia der Veterinarmedizin untersucht. Phlegmonen, eitrige Wunden, 
Botryomykose wurden uberraschend schnell geheilt. Aolaninjektionen sind im- 
stande, sehr schnell die vom Organiamua erzeugten Abwehrkrafte auf die 
phyaiologiache Hochstleistung zu steigern. (Beri. tierarztl. Wchaehr. 36. 209 
bia 211.) Tbautmann.**

E. F reudenberg und H. M ammele, Uber den Hinfluf} der Molkę auf das 
Darmepithel. VII. Mitteilung. (VI. Mitt. ygl. F r e u d e n b e r g , Jahrb. f. Kinder- 
heilk. 91. 201; C. 1920. III. 778.) Der 0,-Verbrauch yon Kalbadaimzellen in der 
triiben Molkę ist weit hoher ala in Kohlemolke (1. c.). Nach Entfemung der 
suapendierten Fetttropfchen zeigte aich die Eignung der triiben Molkę ais Medium 
zur 0,-Aufnahme gesehadigt. Das EiweiB ist an der Verschlechterung der O,- 
Zehrung unbeteiligt; es kommt ihm iiberhaupt kein EinfluB auf die Atmung der 
Darmzellen zu. Bei Zuaatz zur Kohlenmolke zeigte aich, daB Casein die Atmung 
gar nicht beeinfluBt. Versa. mit Zusatz vOn Triolein, Batteraaure, Essigsaure, 
Milehsaure u. Rahm nach Dampfdest. ergaben ebenfalls yollige WirkungBlosigkeit. 
Dagegen ergaben Verss. mit frischem, nicht erhitztem Rahm starkę Oiydationa- 
steigerung. Dieae wird yermindert oder aufgehoben durch yorheriges Erhitzen des 
Rahmea. Bakteiielle Verunreinigung des Rahmes wird auageschlosaen. Es handelt 
sich bei dieaer Wrkg. um Wrkg. yon Lipoiden dank ihrem Gehalte an ungesattigten 
Fettsaureradikalen, die es ihnen ermoglichen, im Mechaniamua der 0,-Aufnahme 
ais Oj-0bertrager zu dienen. Durch Hitzewrkg. kann die diesem Wirkungsmecha- 
nismus zugrunde liegende molekulare Struktur gesehadigt werden, so daB der

II. 3. 54
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Ablauf jener Prozesse nicht mehr moglich ist. Daher yielleicht der Grand fiir die 
groBe TemperaturempfindUchkeit. Citronensaure iibt einen recht bedeutenden for- 
deruden EinfluB auf den 0,-Verbrauch atmender Darmzellen aus. (Jahrb. f. Kinder- 
heilk. 91. 207—16. Heidelberg, Kinderklinik.) Frankenstein.**

David I. M acht, Physiologische und pharmakologische Untcrsuchungen iiber die 
Prostatadruse. I. Ber Mn/lup der Verfutterung von Prostata auf das Wachstum 
und die Entwicklung ton Kauląuappen. Larven yerschiedener Amphibien (Bana 
sylyatica, palustris, catesbiana; Bufo lentiginosus u. Amblystoma punctata) wurden 
mit getrocknetem Prostatagewebe gefiittert. Die Fiitterung wurde in fruhen Ent- 
wicklungsstadien begonnen (spiitestens nach 3 Wochen) und dann ununterbrochen 
mehrere Wochen lang durchgefiihrt. Daneben wurden die Tiere nocb mit Sehweine- 
leber gefuttert; Kontrolltiere nur damit oder in manchen Fallen mit anderen ge- 
trockneten Driisen (Parotis, Ovarium, Corpus luteum und andere Driisen). Die 
Prostatadriisen entstammten dem Widder (Praparat von Armoue), dem Stier und 
dem Ochsen; in einigen Fallen wurde menschliches Materiał verwendet. Die Art 
der verwendeten Kauląuappen war auf das Ergebnis der Verss. ohne EinfluB; 
iiberall ergab sich ais Erfolg der Prostatafiitterung eine Beschleunigung der Meta- 
morphose und des Wachstums. Diese Beobachtungen sprechen fiir eine innere 
Sekretion der Prostata. Diese Ansehauung wird gestutzt dureh die Feststellung, 
daB die Prostata des Stiers der des Ochsen an Wrkg. auf Kauląuappen deutlieh 
uberlegen ist. (Journ. of uroi. 4. 115—22.) W ieland.**

Pau l J . H anzlik , Die Abspaltung von Formaldehyd aus Anhydromethylen
citronensaure und seine Ausscheidung im Urin nebst Beinerkungcn iiber „Citarin“ 
und „Helmitol“. Anhydromethylencitronensaure ist wl. in W. und Sauren, leichter 
in Alkalien. Der Alkalescenzgrad, der erforderlich ist, damit Formaldehyd frei 
wird, entspricht einer */ 10-n. Natronlauge oder einem Wert von p a  13,06. Hohe 
Dicarbonatkonzz. (1—2°/0) bewirken keine Formaldehydabspaltung aus Methylen- 
citronensaure. Konz. H5S04 hewirkt eine Zera. Dureh Hydrolyse kann auch in 
wss. Lsgg. bei liingerem Stehen eine Zers. stattfinden. Diese stellt eine reyersible 
Rk. dar:

h o o C(OH)C<Qy*;q q 0H +  (CH»0^  -  o o c -(c h °̂)-c< c h ^ c o o h  +  H(°H>

Citronensaure Paraform- Anhydroinethylen-
aldehyd citrouensiiure

Metbylencitronensaure wird nur zu 4,5°/0 im Urin ais Citrat ausgeschieden. 
Der Best wird wahrscheinlich im Korper zerstort. Formaldehyd ist im Urin weder 
bei saurer noch bei alkal. Bk. nachweisbar. Die hohe Alkaleseenz, die erforder
lich ist, damit Formaldehyd frei wird, kann in lebendcn Geweben nicht erreicht 
werden. Die Applikation von Anhydromethylencitronensaure verleiht dem Urin 
keine antiseplischen Eigenschaften. „Citarin“, das Na-Salz der Anhydromethylen
citronensaure, yerhalt sich wie die freie Saure. „Helmitol" ist anhydromethylen- 
citronensaures Hexamethylentetramin und wirkt nur dureh die Hexamethylentetr- 
aminkomponente antiseptisch. Hesamethylentramin ist das einzige rationelle Anti- 
septicum der Hamwege. (Journ. of uroi. 4. 145—67.) JoACHiiiooLtJ.**

F. Koelsch, Gewerbliche Vergiftungen dureh gasformige Blausaure. (Ygl. Ztschr. 
f. angew- Ch. 33. 1; C. 1920. II. 555). Zusammenfassende Darst. der Wrkg. yon 
HCN mit Beriicksichtigung der bei (Jngezieferyertilgung damit miglichen und yor- 
gekommenen Unglucksfalle. Man yerwendet meist 1 Volum-% Blausauregas, das 
in Schalen oder Bottichen aus berechneten Mengen yon Schwefelsaure (60° Bć.) u. 
Cyannatrium erzeugt wird. Nach der Dichtung des Raumes werden die GefaBe 
mit W. beschickt, die Sehwefelsaure zugegossen, und in das heiBe Gemiseh die
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abgewogene Cyannatriummenge in einer Papiertiite zugegeben. Die Gasentw. beginnt 
hierbei eofort u. gefahrdet alle Personen, die nicht mit Gasachutzgeraten ausgeriiatet 
Bind. Ala akute Vergiftung3aymptome sind bei Aufnahmo kleiner Mengen Schwindel, 
Beklemmung und Lufthunger, Kratzen in der Naae u. im Hala, Rotung der Augen- 
bindehaut, Brennen auf der Zunge, Appetitlosigkeit und Erbrechen, Herzklopfen, 
Herzschwache, Cyanoae, reifiende Kopfacbmerzen, Muakelzittern und plotzlicher 
Stuhldrsng zu nennen. Ala Nachkrankheiten werden angegeben Nierenreizung, 
Zirkulationsstorungen, TJngleichmiiBigkeit, Verlangsamung und Labilitiit des Pulaes, 
allgemeine Schwache mit Schwindel und Ohnmachtsanfallen, Schlaflosigkeit; auch 
motorische Stórungen, z. B. 2 Monate lang dauernde Ermiidung der Zunge beim 
Sprechen, wurden beobachtet. Chroniache Yergiftungen kounen bei fortgesetzter 
Aufnahme kleiner Mengen auftreten, doch acheinen sie nach den Erfahrungen der 
Industrie selten zu sein und keine besondere Bedeutung zu besitzen. Trotz deut- 
lichem Blausauregeruch fand Vf. in zahlreichen Galyanisierungsanstalten keinerlei 
Gesundheitstorungen. Charakteristisch fiłr das Bild der chroniachen Vergiftung 
sind neben nervoaen Eracheinungen (yoriibergebende Sehatorungen, Kopfschmerz, 
Ohrenaauaen, Schwindel, Mattigkeit, SpeichelfluB, Pulsyerlangaamung u. Herzklopfen), 
auch die Folgen der lokalen Reizwikg., wie z. B. Rachenentziindung und Kratzen 
im Hal 3C. Im Harn wird auch EiweiB gefunden. Gewohnung an Blausaure soli 
uicht oder nur in sehr geringem Mafie zustande kommen. Manche Arbeiter sind 
uberempfindlich gegen das Gas, andere arbeiten jahrelang in derselben Luft ohne 
jede Storung. Vf. beschreibt eine Hauterkrankung des Gesichtes, die der Acne 
rosacea gleicht, bei Arbeitern an galyanischen Badem und yermutet einen Zu- 
aammenhang mit der Blausaurewrkg., etwa eine Folgę der Reizung durch die Dampfe 
oder einer auf resorptivem Wege durch Reizung der GefaBneryen entstandenen 
Hautenziłndung. Es kommen aber auch fur die Erklarung die bei den galvanischen 
Badem yerwendeten Chemikalien in Frage. Im AnschluB an die Yergiftungs- 
eracheinungen werden die SehutzmaBnahmen und die Therapie bei der Blauaaure- 
vergif(ung beaprochen. (Zentralbl. f. Gewerbehyg. u. Unfnllverhut. 8. 93—95. 101 
bis 105; ausfuhrl. Ref. vgl. Ber. gea. Phyaiol. 2. 603—4. Ref. F l u r y .) Spie g e l .

M. E. A lesander, Das Auftreten von Glucosurie bei Pilzvergiftungen, zugleich 
ein Bericht uber 5 Fdlle, bei denen eine geringfiigige Nepliritis und eine ren ale Glu
cosurie hartnackige und rorherrschende Merhnale war en. Bericht iiber 5 Fiille von 
Pilzyergiftung. Ais genossene Pilze kommen Amanita muacaria u. Agaricua eam- 
peatris in Frage. Auffallig war beaonders die beobachtete renale Glucosurie in 
aamtlichen Fallen. (Americ. Journ. of the med. aeiences 159. 543—48.) HlRSCH.**

G. B lank, U ber Knollenblatterpilzuergiftung. BeschreibuDg yon 11 Pilzyergif- 
tungen unter beaonderer Beriicksichtigung der klinischen Symptome. Magen- 
spulungen sind meist nutzlos, da die Latenzzeit wenigstens 9 Stdn. betriigt. Aua- 
aehlaggebend iat die erfolgreiche Bekampfung der Waaaeryerarmung u. der durch 
sie bewirkten Bluteindickung. Zu dieaem Zweck empfiehlt Vf. intrayenose In- 
fuaion von 125 g Traubenzucker, gel. in 500 ccm RiNGERacher Lag., die gegebenen- 
falla wiederholt wird, daneben Strychnin, nitr. intrayenos in DoBen yon 0,002 g 
3 mai taglich. (Mttnch. med. Wchschr. 67. 1032—34. 3/9. Munchen, Kranken- 
haus r. d. J.) Bo b iń sk i.

5. PhysioIogi8 und Pathologie der Kdrperbestandłeile.
Y andell Henderson und How ard "W. H aggard , Die Ausscheidung von 

Kóhlenstoffmonoxyd aus dem Blute nach einem gefdhrlichen Grade von Pulsstockung 
und eine Therapie zur Beschleunigung der Ausscheidung. Wahrend der Entw. der 
CO-Aaphyxie beateht heftige Hyperpnoe, danach, wahrseheinlich infolge mangel-
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hafter Osydation usw., yerminderte B. von C02. Ais Ergebnis des CO,-Mangels 
im Blute zeigen asphyktische Tiere, an reine Luft gebracbt, sehr ausgesproehene 
Atmungsdepression. Entspreehend langsam erfolgt die Ausselieidung des CO, und 
infolgedessen yerlangert sich die Aspbyiie. Vff. vermuten, daB gerade diese Zeit 
von kritischer Bedeutung fiir die der CO-Vergiftung folgenden Schiiden sein durfte, 
und daB daber ihre Abkurzung wertyoll ware. Einatmung von O, in dieser Periode 
hat nur geringe Wrkg., unmittelbare dagegen solche yon CO, gemischt mit Luft 
u. noeb besser mit O,. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeuties 16. 11—20. Aug. 
[4/6.] Y ale  Univ. School of Medic.) Sp ie g e l .

TJ. Masucci und P. Saccardi, Biologisch-chemische Untersuchuiigen iiber dU 
Milchsaure des Magensaftes. Fur den Milcbsaurenachweis ist die Eesorcinprobe 
viel empfindlicber ala die Bk. nach Uffe lm a n n . Jene fallt mehr oder weniger 
deutlich wiihrend des ganzen Yerlaufes der Magenverdauung stets positiy aus, auch 
bei Ggw. freier Salzsaure. Spuren von Milehsiiure finden sich auch bei der Niichtem- 
spulung. Die Milchsaure ist nicht das Prod. einer Garung, stammt nieht aus der zu- 
gefiihrten Nahrung, sondern entsteht in den Zellen der Magenschleimhaut unter dem 
EinfluB des Yagus. Die M ethode der Resorcinrk. ist folgende: Zu einer wss. 0,5%ig. 
Resorcinlg. werden 2 Tropfen einer 15°/0ig. Eisenchloridlsg. gegeben. Diese Mischung 
wird im Reagensglas mit 1—2 ccm fillriertem Magensaft unterschichtet. Es entsteht 
ein gelber Ring zwischen den beiden Fil. Noch empfindlicher ist die Rk., wenn 
der Atherauszug des Magensaftes benutzt wird. (Folia med. 6. 97—100. 127—32- 
Camerino, Ist. di clin. med. e di chim. gen. della uniy.) LCdin.**

Armando F rank  und Lotte M ehlhorn, U ber den Ablauf der Blutzuckerkuroe 
unter dem Einflufi reiner Nahrungsstoffe. Die Zafuhr yon die Toleranz erheblieh 
aberschreitenden Mengen rohen Zuckers bewirkt bei kleinen Kindem eine starkę 
u. mehrere Stdn. anhaltende Hyperglykamie, mit dem Hohepunkt nach einer Stde. 
In der Mehrzahl der Falle ist eine erhebliche zweite Erhóhung der Kurve fest- 
zustellen, und erst nach dieser sinkt der Blutzuckergehalt zur Norm ab. Eine śihn- 
liche Kurye ergibt sich nach der Zufuhr von Starkę, jedoch zeigen die Werte einen 
weniger steilen Anstieg. Casein und Fett bringen keine Veranderung des Blut- 
zuckergehaltes hervor. Bei allen Zuckeryersa. kam es zu alimentarer Glykosurie 
yon wechseluder Dauer u. Intensitat, bei den Starkeyerss. nicht. Der Unterschied 
wird erklart durch eine spezifische Wrkg. der Starkę auf den Fiitrationsapp. der 
Niere. Die mit Hilfe der BANGsehen Methode gefundenen Nuchtemwerte liegen 
zwischen 0,066 und 0,108%; der Durehschnitt betragt 0,086%. (Jahrb. f. Kinder- 
heilk. 91. 313—46. Leipzig, Uniy.-Kinderklinik.) BtlRGEE.**

Jo rg e  W. Hovard, A u f losu n gs verm dgtn des mensćhlićhen Serums fiir Bacillen 
der Typhusgruppe. Frisehes Menschenserum wirkt bakteriolytisch auf die Typhus- 
bacillen und kann in geeigneten Verdunnungen Kulturen soleher in Bouillon sogar 
abtoten. Pferde-, Kaninchen- und Kinderserum baben keine derartigen bakterio- 
lytisehen Eigenschaften. (C. r. soc. de biologie 83. 1204—25. 31/7.*) A ro n .

M. L eF ev re  de Arric, Die Jderiłildt der „opsonitchen und thigmophilen' Eigen
schaften des Serums. Yergleicht r/ian in Seria die Pbagocytose und die Leichtig- 
keit des Zusammenballen* der Bacillen auf Platten nach yorherigem Zusammen- 
bringen mit Normalserum, so findet rnan, daB beide Eigenschaften bei 56° zerstort 
werden. (Typhus, Pneumokokken, Cholera). Die Phagocytose ist ein sekundares 
Phanomen. Vorher geht die Anheftung der Bakterien an den Leukocyten. (C. r. 
soc. de biologie 83. 1011—12. 3/7. [26/6.*].) MtlLLEB.

SchluB der Redaktion: den 1. Noyember 1920.


