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Vorliegen von Acetylcholin im Honig zu denken. Durch die Acetylhydroxanas~urereaktion nach 
ttESTRn% Ultrarotspektroskopie sowie durch Papierchronaatographie nach WHITTACKER lieB 
sich in Ubereinstimmung nait dena biologischen Test an Katzen und am isolierten Katzendarm 
das Vorliegen yon Aeetylcholin beweisen, so dab der cholinergische Faktor ina Honig mit Sicherheib 
als solches identifiziert werden konnte. H. Ertel (Darmstadt). 

P. Marquardt und G. Vogg: Pharmakologisehe nnd ehenaisehe Untersuehungen fiber Wirkstoffe 
in Bienenpollen. (Freiburg i. Br., Abt. ~. exp. Therapie d. Med. Fakultiit, Univ.) Arzneimittel- 
Forsch. 2, 267--71 (1952). 

In  Fortsetzung frtiherer Arbeiten, in denen der cholinergische Faktor ina Honig als Acetyl- 
cholin identifiziert werden konnte (vgl. vorstehendes Referat), gingen Verff. der Frage nach, ob 
das Acetylcholin, das in der Pflanzenwelt recht verbreitet ist, yon der Biene mit  der Nahrung 
aufgenonamen oder erst im Stoffwechsel gebildet wird. Im Blutdruckyersueh an der Katze und 
am Meerschweinchendarm zeigte sich, dad in reinen Bienenpollen der cholinergisehe (atropinisier- 
bare) Faktor des Honigs und der Brutwaben nicht nachweisbar war. Wohl aber lag in einzelnen 
Pollenarten Histamin vor, ffir das Verff. einen bakteriogenen Entstehungsvorgang annehmen. 
Es geht in naehweisbaren Mengen nieht in den Honig fiber. 

Das ina Honig aufzufindende Acetylcholin kann weder aus der Eiwei$- noch aus der Kohlen- 
hydratnahrung der Bienen stammen. H. Ertel (Darnastadt). 

Ki~nstliche Si~fisto//e : 

W. Heubner und W. Sehioss: Zur Kenntnis des SiillstoIies o-Propoxy-m-nitranilin. (Berlin, 
Pharmakol. Univ.-Inst.) Arch. exp. Path. u. Pharmakol. 211, 441--44 (1950). 

o-Propoxy-na-nitranilin (P-N) war bereits yon KIESE [Arch. Exp. Path. Pharlnakol. 207, 
446 (1949)] auf seine pharmakologischen Nebenwirkungen untersucht und nicht absolut gfinstig 
beurteilt worden. Verff. glauben alff Grund der yon ihnen ermittelten Befunde ein reineres 
Produkt als KIESV. in H~nden gehabt zu haben. Zur Bestinanaung der Durchschnittslebensdauer 
yon 50% der Tiere wurden Ratten 250 bzw. 500 nag P-N/kg in Form 51iger L5sungen intra- 
peritoneal (i.p.) und subcutan (s.c.) injiziert. Es war keinerlei Wirkung zu beobachten. Bei 
Gaben yon 1 g/kg i.p. t rat  nach 3 Std. Seitenlage und verlangsamte Atmung ein, fiber Nacht 
erholten sich die Tiere vSllig. Wurde 1 g/kg s.c. verabreicht, so wurde Seitenlage bereits nach 
1 Std. beobachtet und die Tiere gingen fiber Nacht ein. Bei einer jungen Katze (1,3 kg) wirkten 
157 nlg/kg i.p. toxisch, doch trat  vSllige Erholung ein. Ratten, die tiiglich etwa 950 mg/kg P-N 
durch Schlundsonde erhielten, starben nach 10--11 Wochen. Wurden Rat ten t/~glich 700 nag/kg 
P-N im Futter  gegeben, so war in einer 25w5chigen Versuchsperiode, w/~hrend der das Futter  
anstandslos angenommen wurde, nur etwas geringere Bewegungsfreudigkeit und geringere 
Gewichtszunahme der Versuchstiere gegenfiber den Kontrollen festzustellen. Nur bei den hSchsten 
Dosen wurden abnornae Hiimoglobinwerte (bis 17% des Gesamth/~naoglobin) beobachtet, das 
wei~e Blutbild zeigte jedoch keine Abweichungen. Kot  und H a m  der Versuchstiere waren 
dunkler als normal; inn t tarn t rat  beina Stehen ein dunkelbraunes Sediment auf, in dena mikro- 
skopisch gelbe Kristalle festgestellt werden konnten. Auch in den Harnblasen der nach Verab- 
reichung der hSchsten Dosen eingegangenen Tiere wurden SfiBstoffkristalle gefunden. - -  Bei 
4 Personen, die 12 Wochen lang t/iglich 12 mg P-N einnahmen, traten aul~er einer leichten 
an~tsthesierenden Wirkung keinerlei Beschwerden auf. Verff. sehen in den yon ihnen festge- 
stellten Befunden kein Argument gegen die Verwendung yon F-~ ~ in der menschliehen Nahrung, 
halten abet ihre Untersuchungen noch nicht ffir ausreichend ffir eine endgfiltige Beurteilung des 
Sfil3stoffes vona sanit/~tspolizeilichen Standpunkt~ aus. S611ner (Limburgerhof). °° 

Kochsalz, Wiirzmittel, Aromastoffe: 

Essig, EssigsSure und sonstige Genu/3siiuren : 

R. A. McAllister: Eine halbquantitative Farbreaktion fiir Milehs~iure. (A semi-quantitative 
colour reaction for lactic acid.) (Glasgow, Biochem. Lab. Royal Samaritan Hospital.) Analyst 
76; 238--40 (1951). 

Zu 2--3 mg Substanz gibt man in einem nait Glasstopfen verschliel3baren Reagensglas 1 ml 
dest. Wasser und 2 nal konz. Schwefels/iure. ])ann erhitzt man 2 min im kochenden Wasserbad 
unter Umschfitteln. Darauf wird sofort in Eis abgekfihlt und 3,5 ml Azobenzol-Phenylhydrazin- 
sulfat langsam unter Umschfitteln zugegeben. Schliefilich ffigt man nacheinander 1,5 ml aldehyd- 
freies ~than01, 5 ml Chloroform und 2,5 ml konz. Salzs~ure zu und schfittelt kraftig urn, his die 
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gesamte F~rbung vom Chloroform aufgenommen ist. 0 , 1 ~ , 4  mg Milchs~ure geben eine rote, 
0,5--1,0 mg eine purpurrote und 2,0--100 mg eine tiefblaue F/~rbung. Die F~rbung wird durch 
Bildung yon Hydrazonen erkl/~rt. Viele andere Stoffe, die Aldehydgruppen enthalten oder 
abspalten, geben/~hnliehe Fiirbungen. B. Rofimann (Wiesbaden). 

W. R. Fetzer and R. C. Jones: Die Bestimmung yon [reier and gesamter Siinre in ltandels- 
milehsiiure. Titrimetrisehe Methode. (Determination of free and total acidity in commercial 
lactic acid.) (Clinton, Iowa, Clinton ~'oods, Inc.) Anal:~. Chemistry 24, 835--37 (1952). 

Auf die erzeugten Mengen und Soften yon Milchs~ure, sowie auf Differenzen in den Ergeb- 
nissen der Gehaltsbestimmung der verschiedenen Laboratorien wegen des Fehlens einer Standard- 
methode wird hingewiesen. Zwei allgemein angewandte Methoden und ihre Fehlerm6glichkeiten 
werden angefiihrt. Die eigenen Versuehe ffihrten zu folgender Arbeitsweise: Von 22~oiger 
S~ure werden 5--6 g genau gewogen (yon 44--50~oiger 3,0--3,2 g, yen 80~oiger 1,8--2,2 g), 
nach Verdfinnung auf 100 ml mit 0,5 n-NaOH nnd Phenolphthalein bis zum Umschlag titriert, 
der Rest des Inhaltes der 50 ml-B/irette zugegeben und nach 30 rain Stehen bei Zimmergemp. 
mit 0,5n-Standards/~ure zurticktitriert. 

ml 0,5 n-Alkali • 0,045 • 100 
:Berechnung: = °/o freie ~ilchs/~ure, 

g ~inwaage 

(50,00 - -  ml 0,5 n-Standardsiiure) • 100 
= ~o Gesamtmilchs~ure. 

g Einwaage 

In den verschiedenen Sorten wurden folgende Gehalte an Anhydrid gefunden: 0,8--1,2~o in 
22~oiger, 1 , 5 ~ o  in 44--50%iger und 9--20~o in 80%iger Milchs~iure. 

J. Sehwaibold (Mfinchen). 

Natiirliche and lci~nstliche Aromastof/e : 

L. K. Sharp: Vanillinbestimmung. (The assay of vanillin.) (London, Dept. o~ Pharmaceut. 
Chem., Univ.) Analyst 76, 215--19 (1951). 

Kritische Betrachtung der verschiedenen Vanillinbestimmungsverfahren ffihrt Verf. zu 
folgender Methode: 0,2 g der Probe 16st man in 20 ml Alkohol, f/igt nnter Umr/ihren 35 ml 
])initrophenylhydrazinl6sung zu, ferner 100 ml einer 5%oigen Salzs~ure. Nach 5 rain lantern 
Stehen erhitzt man 45 rain auf einem Wasserbad und filtriert dann sofort ab. Der auf einem 
Tilter (Glasfilter) gesammelte Niederschlag wird mit 40 ml 5%oiger Salzs~ure und 20 ml Wasser 
nachgewaschen. Nach dem Trocknen bei 110 ° C wird der Rfickstand gewogen. 

B. Roflmann (Wiesbaden). 

C. W. Wilson, Rodger Baier, Dale Genung and James Mnllowney: Bestimmung yon o,o- 
Di~ithyl-o,p-nitrophenylthiol)hosphat. (Estimation of o,o-diethyl-o,p-nitrophenylthiophosphatm) 
(Ontario, Cali]., Cali/onia Fruit Growers Exchange.) Analyt. Chemistry 23, 1487--89 (1952). 

Die Bestimmungvon o,o-Diathyl-o -p-nitrophenylthiophosphat (,,Parathion", ,,Thiophos 3422") 
in CitrnsSlen oder Benzolextrakten yon Citrusfriichten erfolgt dutch Reduktion der Nitrogruppe 
der isolierten Substanz, Diazotierung und Kupplung mit Naphthyl~thylendiamin zu einem Farb- 
stoff. Zur colorimetrischen Bestimmung ist ein Spektralphotometer erforderlich. 

Kl. M6hler (Tutzing). 

Alkoholische Genufmittel : 

Bier und bieri~hnliche GetrSnlce : 

Eskil ~Iultln: Hitzeeoagulation yon Gerste- und Malzproteinen. (The hea~ coagulation of 
barley and malt proteins.) (Stockholm, Eiokem. Inst., Stockholms HSgskola.) Svensk kern. 
Tidskr. 61, 281--84 (1949). 

Die ttitzecoagulation der extrahierten Proteine yon Gersten- und Malzmehl durch 20 rain 
langes Erw~trmen in einem Wasserbad yon 65--90 ° C bei tt = 0,83 (Acetatpuffer in Gegenwart 
yon Kalinmsulfat) wurde verglichen. Es ergaben sich keine Differenzen der Coagulierbarkeit 
zwischen Pit 4,5 und 6,8. Der grSBte Tell des Proteins (etwa 70%) f/~llt schon bei 65 ° C. Auch in 
Gegenwart yon Bromat und Calciumacetat (andere Extraktionsbedingungen) ist das I~rgebnis 
dasselbe. Jung (Berlin). °° 


