
habe, welcher beobachtet hat, dass das  Nitrosopinen sich beim Kochen. 
mit rerdiinuter Salzsaure in Hydroxylamin und ein Oel epaltet. Er 
hat dieses Oel nicht genauer untersucht und hglt es fiir ein Reton, 
wahrend es, wie ich 1. c. gezeigt habe, reines Carvacrol ist'). 

Schliesslich spreche ich Hrn. K. O e h l e r  in Offenbach, welcher 
mich durch Herstellung yon Material in der liebenswiirdigsten Weise 
unterstiitzt hat ,  meinen verbindlichsteo Dank aus, nnd ebeuso Hrn. 
Dr. V i l l i g e r ,  der mir mit Rath und That  in gewnhnter Weise hiilf- 
reich zur Seite gestanden hat. 

b30. A l e x  Classen und Walther  L6b: 
U e b e r  die Einwirkung von Jod auf Phenolphtalein. 

[Aus dem anorganiecben Laborat. d. KBnigl. techn. Hochechale zu Aachen.], 
(Eingegangen am 28. Juni.) 

Bei der Wichtigkeit, welche die Jodrerbindungen der Phenole fiir 
therapeutische Zwecke besitzen, ist es erklar lich, dasR dieselben einem 
eiugehenden Studium unterworfrn worden sind.' Von besnnderer Er- 
giebigkeit zur Gewinnung solcher Jndderivate erwies sich die Ton 
M e s s i n g e r  und V o r t m a n n  2) angegebene Methode, welche zu den 
J n d ox y 1 v e r b  i n d u n g e n , den A nalogen der Bromox).lverbindungcii 
von Reriedi  k t  3) fiihrte. Die leicbte Ents tehw~g der Jodoxylkiirper 
kiinnte die Annahme unterstiitzen, dass wir es hier mit einer Reaction 
zu thun haben, welche auf alle Kiirper mit Phenolgruppen anwendbar 
ist. Jedoch belehrte uns die Untersuchung der Jodeinwirkung auf 
Pbenolphtalei'n und auf die dieser Verbindnng nahe stehenden Oxy- 
triphenylmethane bald eioes andern. Da das  Verbalten des Phenol- 
phtaleins dem Jod  gegeniiber besonders genau studirt ist, beschlosRen 
wir ,  nicht langer mit einer Veriiffentlicbung zuriickzubalten, zumal 
da  die entstehenden Producte nicht nur chemisches, sondern aueb 
physiologisches Interesse beanspruchen. 

Bei der Jodirung des Phenolphtalei'na, ganz gleich, oacb welcher 
Methode dieselbe vollzogen wird, entstebt immer dasselbe Product, 
das Tetrajodphenolphtalei'n , eine Verbiudung, welche ganz analog in 
ibrem Verbalten dem F. Baeyer 'schen 4, Tetrabromphenolphtalei'n ist,. 
aus welchem Grunde wir ihr die Formel geben: 

c (c6 H2 5 2  OH)z 

co .0  CgH4' '-. 
') Vergl. dariiber auch W a l l a c h ,  diese Beriohte 28, 1313. 
9 Diese Berichte 2Y, 2313. 
9 Ann. d. Chem. 202, 68. 

3) Ann. d. Chem. 199, 127. 
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Es gelang uns aber bei einigen Reactionen zu einer, um ein 
Molekiil Wasser reicberen Verbindung ZII gelangen, die sich besonders 
in ihren Liislichkeicsverbaltnissen ron der ersten uoterscbeidet. Die- 
selbe ist nur in freiem Ziistande hestandig und goht bei der Be- 
riilirung mit Alkali sofort in das eutsprechende Salz des Totrajod- 
phenolphtaleins uber. Alle Eigenschaften der um 1 Molekiil Wasser 
reicheren Verbindung lassen darauf schliessen, dass sie durch Sprengung 
des Lactonringes unter Wasseraufnahme sich gebildet, also der Formel 
entspricht : 

COOH 
Bevor wir die A u s f u h r u n g  der Jodirung besprechen und die er- 

halteneii Verbindungen schildern, wollen wir kurz eine Urbersicht der 
angewandten Methoden geben. 

Die erete derselben in alkaliscber Losung bedarf wohl keines 
Cornmrntars. Der entstsndene Jodwasserstoff wird sofort als Jod- 
natrium fixirt, es muss also geniigend Alkali vorbanden sein, urn so- 
wobl das Natronsalz des Pbenolphtaleins zu bilden, als auch den 
freiwerdenden Jodwasserstoff zu bindrn. Genau so liegen die Ver- 
haltnisse bei Anwendung von Ammoniak. 

Wir versucbien nun, nachdem wir gefundeo, dass das Baryum- 
sale des Tetrajodphenolphtalei'os in Wasser schwer Ioslich is t ,  unter 
Anwendung von Barythydrat zu jodireu. Der Versuch enteprach 
rollkommen unseren Erwartungen. Eirie Losung von Phenolphtalei'n 
in Barytwasser, welche sich sofort bildet, wit Jod versrtzt liess als- 
bald das Barytsalz des Tetrajodphenolphtaleiiis ausfallen. Der Cbe- 
misnius ist auch bier klar ,  er ist derselbe, wie bei Anwendung von 
Alkali. 

Auch die Jodirung in a1koholischt;r Losung rnit Jod  und Queck- 
silberoxyd gelingt bei langerem Kochen des Gemisches. Bei Anwendung 
von Jodsaure statt des Oxyds verlauft die Reaction in anderer, noch 
nicht genao festgestellter Weise, wir konnten indessen aus dem er- 
haltenen Product in kleirrer Menge Tetrajodphenolphtaleiri isolireu. 

Die Beobacbtung, dass Phenolphtalei'n bei 1angerc.m Kochen sich 
in Barexliisnng unter Bildung des Natriumsalzes auflost, fiihrte zu 
dem Versuche Phenolphtalei'n in dieser Liisung zii jodiren. Die 
Reactionen, wrlche sich dabei vollziehm, wurderi eingehend verfolgt, da  
uicht, wie wir erwarteten, das Natronsalz des TetrajodphenolphtaleYns, 
sondern stets direct das Tetrajodpherrolphtalein resultirt. Kine Borax- 
liisung reagirt bekanntlich stark alkalis&, ohne dass jedoch eine Dis- 
sociation in Natriumhydrat und Borsaure stattfindet. Davon kann 
man sich leicht iiberzeugen, wenu nian zu einer Boraxllisung Jod  
hinzufiigt, das J o d  wird selbst beim Erwarmen der Liisung nicht ab- 
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sorbirt. Der Losungsvorgang des Phenolphtaleins beruht also auf 
einer Verdrangung der Borsaure ails ihrem Natriumsalz, so dass 
Phenolphtalein in diesem Falle wie eine starkere Saure fungirt. 

CSO Hlr 0 4  + Naa B4 0 7  = c 9 0  H12 0 4  Naz + HZ Bq 0 7 .  

HaB407 + 5Ha0 = 4HtBOs.  
Leicbter noch als das Phenolphtalei'o lost sich das Tetrajod- 

phenolphtaleiri in heisser Boraxlosung auf. Fiigt man jedoch zu 
einer solcben Losung noch freie Borsaure hinzu, so fallt das Tetrajod- 
phenolphtalein wieder aus, wahrend sich das borsaure Alkali zuriick- 
tildet. Dieses eigenthiirnlicbe Verhalten, dass Tetrajodphenolphtalein 
unter Abspaltung von Borsaure sich in Borax enthaltendem Wasser 
ruflost, durch Zusatz von mehr freier Borsaure aber wieder gefiillt 
wird, giebt die Erklarung fiir die Erscheinungen bei der Jodirung. Bei 
Zusatz rnn Jod  zu der rothen Losung des Phenolphtaleins in mit 
Borax rersetztem Wasser scblagt die Farbe zuerst in Blau um, der 
Losungsfarbe des Natriumsalzes dea Tetrajodphenolpbtalei'ns; diese 
verschwindet und es beginnt die Abscheidung des freien Tetrajod- 
phenolphtaleins. Die Ansscheidung der Verbindurig beruht auf der 
reichlichen Bildung von Borsaure, welche durch die Umsetzung mit 
der  abgespaltenen Jodwasserstoffsaiire in Freiheit geeetzt wird. 

Ersetzt man den Borax durch andere alkalisch reagirende Salzp, 
wie durch Natriumphosphat oder Natriurnpyrophosphat, so tritt die- 
selbe Erscheinung zu Tage. Das Phenolphtalein lost sicb mit der 
rothen Farbe  des Natronsalzes auf, bei der Jodirung erbalt man je- 
doch als Endprodnct das freie Tetrajodphenolpbtalein. Auch der 
chemische Vorgang ist ein ganz analoger, nur wird bei Anweudung 
von phosphorsaurem Natron keine Saure frei, sonderii es bilden sich 
die  primaren oder secundaren Salze Na2H PO, resp. N a  Ha POc; erst 
die  entstehende Jodwasserstoffsaure setzt die Phoaphorsaure in Frei- 
heit, welche danii die sofortige Abscheidung des Tetrajodphenol- 
phtaleins veranlasst. 

Als letzte der angewandten Methoden ist noch die mittels des 
e l e k t r i s c h e n  S t r o r n e s  zu erwiihneo, welcbe principiell der i n  alkali- 
scher Losung gleich ist; eine mit Jodkali versetztz alkaliscbe Phenol- 
phtaleiulosung giebt bei der Elektrolyse glatt Tetrajodphenolphtalein. 

I. J o d i r u n g  i n  a l k a l i s c h e r  L o s u n g .  
6 g PhenolpbtaleYn werden in  100 ccm Wasser, dem 8 g Natriuni- 

hydrat zugesetzt eind, geltist und bei Zimmertemperatur eine Losung 
von 20 g J o d  (8 Atome) und 20 g Jodkali in 100 ccrn Wasser zuge- 
setzt. Dabei geht die rotbe Farbe allmahlich in eine blaue uber, die 
bei beendigtem Jodzusatz einer gelbbrannen gewichen ist. Die Lii- 
sung bleibt wahrend der Operation vollkommen klar. SHuert man non 
bei Zimmertemperatur stark an, so gesteht die Flussigkeit zu einem 



Brei von Tetrajodphenolphtalei'n , welches nach dem Filtriren und 
Auswaschen zur Reinigung wieder in Natronlauge gelost wird. Nach 
abermaligem Fallen wird der N i e d e r s d a g  in Wasser suspendirt und 
ein Dampfstrom hindurchgeschickt. Durch diese letzte Operation 
wird bewirkt, dass der Niederschlag aus der voluminosen Beschaffen- 
heit in eine schwerkornige iibergeht, welche leichtes Filtriren und 
Auswaschen ermoglicht. Das so gewonnene Product stellt ein amor- 
phes, fast weisses Pulver dar ,  das ohne zu schmelzen bei ca. 220° 
sich unter starker Jodentwicklung zersetzt. Es lost sich leicht in 
Alkalien, rnit denen es Stunden lang nhne jede Veranderung gekocht 
werden kann, ist unloslicb in Wasser und Sauren, schwer Ioslich in 
Alkohol, etwas leichter loslich in Eisessig, Chloroform und Aether. 
Starke Schwefel- und Salpetersaure zersetzen es  beim Kochen unter 
reichlicher Jodabgabe. 

Die Analysen brstatigen die Formel Czo Hi0 0 4  Jq. 

Analyse: Ber. Procente: C 29.27, H 1.22, J 61.70. 
Gef. D >> 29.23, n 1.61, 61.73. 

I n  krystallinischer Form lhsst sich das Tetrajodphenolphtalei'n 
auf folgende Weise gewinnen. Man lost das amorphe Product in  al- 
koholischer Natronlauge und fallt in der Siedehitze rnit alkoholischer 
Salzsaure; beim Erkalten scheidet sich dann die Substanz i n  kiirnigen 
Krystallchen ron  schwach-gelber Farbe ab. 

Wie schon v. B a e y e r l )  bei den1 Pbenolphtaleln gefunden hatte, 
dass die rothe Losung des Natronsalzes bei starkem Ueberschuss 
von Alkali unter sprengung der Anhydridbildung rerschwindet , so 
kann man auch das blaue Katronsalz des Tetrajodphenolphtalei'n~ 
dumb Beharideln rnit Alkali in das farblose Salz der entsprechenden 
Carbinolcarbonsiure iiberfiihren. 

Fiigt man zu einer stark alkalischen Losung des Tetrajodphenol- 
phtalei'ns, welche bis auf - 5 O  gekiihlt ist, unter fortwahrender starker 
Abkuhlung Salzsaure, deren Temperatur ebenfalls unter 0') liegt, so 
scheidet sicb ein gelblich-brauner Niederschlag aus, der nach dem 
Trocknen auf Thoutellern, Aufnehmen mit Chloroform und Fallen 
mit Ligroi'n im I'acuum bei gewohnlicher Temperatur getrocknet wird. 
Wie die A n a l p e  ergab, lie# in diesem Korper die freie Tetrajod- 
phenolphtalehcarbinolcarbonsaure ror, er  unterscheidet sich also von dem 
erst beschriebeneu Korper nur durch 1 Mol. Wasser. Am charakte- 
ristischsten ist der Unterschied in der Loslichkeit gegeniiber Chloro- 
form und Aether, in denen sich die Saure sehr leicht lost. In  Na- 
tronlaugo liist sie sich rnit blauer Farbe und liefert beim Fallen mit 
Sauren ohne Abkiihlung das erst beschriebene Tetrajodpheiinlphtalein. 
Ebenso geht sie beim Erwarmen auf 100° in letztgenannte Ver- 
bindung iiber. 
_ _ ~  

1) Ann. d. Chem. 402, 68. 
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D e r  Saure kommt die oben gegebene Formel CaoHla05J4 zu. 
Analyse: Ber. Procente: C 28.64, H 1.43, J 60.38. 

Gef. B * 28.41, s 1.67, B 60.51. 

Das Tetrajodpbenolphtalein besitzt die Fiihigkeit, leicht isolir- 
bare Salze zu bilden, ron denen die meisten genauer untersucht war- 
den sind. Die Beschreibung derselben lassen wir den anderen Dar- 
stellungsweisen des Tetrajodphenolphtaleins vorangehen, weil manche 
Methode auf den Eigenschaften dieser Salze basirt. 

S a l z e  d e s  Tetrajodpheliolphtalei'ns.  
Sammtliche Salze sind amorph, aber sehr bestandig; our die 

Alkalisalze werden langsam beim Liegen an der Luft durch die 
Kohlensaure zerserzt. 

Die Alkalisalze, von denen das Natrium-, Kalium- und Lithiom- 
salz dargestellt sind , werden gewonnen durch directes Eindampfen 
der  genau neutralen Losung des Tetrajodphenolphtale'ine in der ent- 
sprechenden Lauge. Das Natrium- und Kaliumsalz stellen rein blaue, 
in Wasser und Alkohol leicht liisliche Prismen dar ,  wiihrend das  
Lithiumsalz mehr blaugriin erscheiat , sonst aber den erstgenannten 
Salzen irn Verhalten gleich ist. Sie besitzen die normale Zusammen- 
eetzung 

/ c ( C 6 & & .  OM12 
C6H4\ 1 

'co. 0 7 

sodass das Tetrajodphenolphtalein wie eine zweibasische Saure fun- 
girt, welche Koblenaaure in der Warme aue deren Salzen rerdrangt; 
in der Kalte, wie schon angedeutet, ist das Verhalten das umgekehrte. 
Man kann durch Einleiten von Kohlensaure in eine kalte Losung der  
beschriebenen Alkalisalze das Tetrajodphenolphtalei'n in Freiheit 
setzen. Zu erwahnen ist noch die Eigenscbnft der Alkalisalze trotz 
ihrer grossen Wasserliislichkeit durch wassrige Lasungen der meisten 
anorpnischen Salze, wie Kochsalz, Salmiak etc. gefiillt zu werden. 

Die Angabe, dase die Alkalisalze blau gefarbt sind , bezieht sich 
nicht auf die wasserfreien Verbindungen; diese sind, durch Losen in 
absolutem Alkohol und Fallen mit Aether gewonnen, hellbraune Sub- 
s tamen,  welche schon auf dern Filter durch Wasseraufnahme sich 
blau farben; und zwar ist die Nuance des Farbentons abhlngig von 
der aufgenornmenen Menge Wassers, welches nicht in bestirnmtem 
Verhaltniss gebunden wird, sondern niit der Teniperatnr, der Feuch- 
tigkeit der Luft u. 8. w. variirt. 

Nicht isolirbar ist das Ammoniurnsalz , weil das Tetrajodphenol- 
phtalei'n sich irn Gegensatz zum Phenolphtalein nur wenig in Am- 
rnoniak lost und die in der Warme gewonnene Losung beirn Abkiihlen 
bereits die f'reie Verbindung ausfallen lasst. Beim volligen Ein- 
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dampfen einer solchen Losung resultirt nur reines Tetrajodphenot 
phtalei’n. 

Sammtliche anderen Salze wurden durch Umsetzung der neutralen 
Losung des Natronsalzes mit wassrigen LGsungen der Metallsalze ge- 
wonnen. 

Die Erdalkalisalze, yon deneu das Calciuin- und Raryumsalz 
dargestellt wurden, stellen graublaue, in heisscm Wasser nur weuig, 
in kaltem fast gar nicht losliche Pulver dar; sie haben die Zusammen- 
setzung 

C(CgHaJz.O)2M 

c o . 0  CsH4< 

Das Zink-, Eisenoxydul-, Manganoxydul-, Blei- und Quecksilber- 
salz sind sich ausserlich sehr ahnliche, hellbraune, viiklig unlosliche, 
gegen Licht, Feuchtigkeit und Liift besthdige Pulver und entsprechen 
in ihrer Constitution den Erdalkalisalzen. 

Das Eisenoxyd-, Manganoxyd- , Wismuth- rind Aluminiumsalz, 
gleichfalls braune Pulver, letzteres von etwas dunklerer Nuance, sind 
im Verhalten den erst genannten Salzen gleich. Hier fiihrten die  
Analyeen zu der Zusammensetzung 

,(cs H2 JZ 

c.6H4\c0. 0 I? 
Zur Urnsetzung empfiehlt sich bei der Darstellung dieser Salze 

nicht die Anwendung der Nitrate, da  leicht Oxydationserscheinungen 
eintreten. 

11. J o d i r u n g  i n  a m m o n i a k a l i s c b e r  L o s u n g .  
Dieselbe 6ndet genau, wie die unter I beschriebene Operation 

statt ; jedoch beginnt bei der Unbestandigkeit des Ammoniumsalzes 
sofort die Abscheidung des Tetrajodphenolphtalei’ns, welche nach be- 
endigter Reaction durch Saurezusatz rerrollstandigt wird. 

111. J o d i r u n g  i n  B a r y t w a s s e r .  
In einer solchen, 

in  der Hitze dargestellten Losurig, welche die berechnete Menge an 
Barythydrat enthalt, ruft der Zusatz ron Jod  sofort die $bscheidung 
des blaugrauen Baryumsalzes herror; nach dem Abfiltriren und Aus- 
waschen ist dasselbe sofort rein. 

IV. J o d i r u n g  i n  a l k o h o l i s c b e r  L o s u n g .  
Werden 5 g Phenolphtalein mit 15 g J o d  und 40 g Quecksilber- 

oxyd i n  100 ccm Alkohol eine Stunde gekocht, so hat sich nach dem 
hbkiihlen der Losung auf dem rkkstandigen Quecksilberoxyd ein 
schwerer hellbrauner Niederschlag gelagert, der sich mit intensiv 
blauer Farbe in Natronlauge liist. Der mit Sauren gefallte, mit Jod-  
kali und Essigsaure zur Entfernung der Quecksilbersalze digerirte 

Phenolphtalei’n lost sich leicht in Barytwasser. 
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Niederschlag erwiev sich nach der Reinigung durch Eigenschaften illid 
Analyse ale Tetrajodpbenolpbtalei'n. 

V. J o d i r u n g  i n  B o r a x l o s u n g .  
5 R Phenolphtaleln werderi in 200 ccm Wasser, dem 20 g Rorsx 

zugesetzt sind, durcb arihaltendes Kochen gelBst. In die beisse 
Lijsung lasst man tropfenweise 15 g Jod  in Jodkali enthaltendem 
Wasser von Zimmertemperatur unter constantem Umschiitteln ein- 
fliessen. Die tiefrothe Phenolpbtaleinlosung gebt allmablich in die 
tiefblane dcs Tetrajodpbenolphtalei'ns iiber. Durch die freie Borsaure, 
wie oben bereits bervorgehoben, wird das gebildete Natrnnsalz wieder 
zersetzt. Die blaue Farbe  verschwindet bei weiterem Jodzusatz ; ea 
beginnt ein hellgelber Niederschlag sich auszuscheiden; sobald die 
Losung die Jodfarbe bebalt, ist die Reaction beendet. Der Nieder- 
schlag von Tetrajodphenolphtalei'n ist von ausserordentlicher Feinheit 
und liisst sich schwer filtriren, fiigt man jedoch einige Tropfen 
rauchender Salzsiure hinzu, so ballt sich der Niederschlag, wie Chlor- 
silber beim Kochen , zusammen und lasst sicb leicht bearbeiten. 
Filtrireo und Auswaschen geniigen, urn die Substanz in analysenreinem 
Zustande zu gewinnen. Wendet man statt Borax phosphorsaure oder 
pyropbospborsaure Alkalisalze an, so ist die Ausfuhrung der Operation 
ganz die entsprecbende, sodass wir auf eine genauere Beschreibung 
vereichten koonen. Ebenso machen die obigen Angaben iiber Jo- 
dirung unter Anwendung des elektrischen Stromes eine genauere Aus- 
einandersetzung hier iiberfliissig. 

Wie so viele J o d  enthaltende EBrper ist auch das  Tetrajod- 
phenolphtaleln und seine Salze in seinem Verhalten dem lebenden 
Organismus gegeniiber ausserst interessant, da  bier eine Klasse stark 
antiseptischer Substanzen vorliegt. Bei dem vollstandigen Dunkel, 
welcbes noch iiber das Zustandekommeo einer antiseptischen Wirkung, 
iiber die chemiscben Reactionen, die sich dabei vollziehen, herrscht, 
scbirn es wiinschenswerth, durch eingehende Untersuchungen von 
Fachleuten die physiologische Wirkung feststellen zu lassen. Durch 
die bereitwillige Uebernahme solcher Arbeiten haben uns die HH. 
B i n z  in Bonn, Z u n t z  und F r a n k  in Berlin, und viele andere zu 
tiefem Dank verpflichtet. Wenn, wit: aus den Originalarbeiten ') zu 
ersehen, ein abschliessendes Urtheil in der kurzen Zeit nicht resultiren 
konnte, so kann man doch fur das Tetrajodphenolphtalei'n und seine 
Salze schon ungefahr die Richtung des Wegee erkennen, welcher zu 
der Losuog der Frage fiihrt: Worin besteht die antiseptische 
Wirkung. 

1) C. Binz ,  Fortschritte der Medizin, Juli 1895. Z u n t z  und F r a n k ,  
Lieven,  Miincb. med. Zeitscbrift, Heft 22, Dermatol. Zeitschrift, Juli 1S95. 

1S95. K r u  Be, Bonn, Privatmittheilung. 



1610 

In erster Linie waren es bakteriologische Uiitersucbungen ran 
Terschiedensten Seiten , die bei dem Natrnnsalz des Tetrajodphenol- 
phtalei'ns - andere Salzs sind bisher noch nicbt in den Kreis ein- 
gehender Unterauchungen gezogen worden - eine stark entwicklungs- 
henimende Wirkung gegeniiber pathogenen Bakterien im Reagensglase 
erkennen liessen. Das Tetrajodphenolphtalei'n zeigt im Reagensglas 
YO gut wie keine antibakteriellen Eigenschaften, wohl aber in seiner 
Anwendung auf den lebenden Organismus. Es  handelt sich bei diesen 
a m  Tbiere gemachten Versuchen wesentlich urn Wiindbehandlung und 
die den Verlauf einer Wundheilung stiirenden Pactoren, die Eiter- 
kokken. Die Antwort auf die Frage nach der Ursache der Wirkung 
des Tetrajodphenolphtalei'ns im Organismus ist die, dass durch die 
aikalisch reagirenden Safte des Organismus successive das aufgestreute, 
indifferente Pulver in das losliche, wirksalne Natronsalz ubergefuhrt 
wird nnd als solches in den Saftestrom iibergeht. 1st so die Nutz- 
barmachung des unloslichen Pulvers durch den Organismus klar- 
gestellt, so drangt sich als zweitc?, wichtigere Fra.ge die auf, worauf 
die antiseptische Eigenschaft des Natronsalzes beruhe. Versiiche mit 
P h e n o l p h  ta le i 'n  ergaben rin vollstandiges Feblen irgetid wie be- 
merkenswerther antiseptiscber Eigenschaften, also konnte erst durch 
den Eintritt der vier Jodatome dem Molckiil die antiseptische Kraft 
gegeben worden sein. 

Zur Erlediguog der Frage, ob das Molekiil als ganzes, chemisches 
Individuum der Trager dieser Eigenschaften sei, oder durch Abspal- 
tung roil  Jod und andwe Reactionen im Organismus erst wirksam 
werde, wurde der Kiirper, sowohl innerlich wie subcutan eingegeben, 
auf seinem Wege durch den Organismus verfolgt. Das Resultat war, 
dass das Tetrajodphenolphtalei'n un  z e r s e t z  t den KBrper verlasst und 
RUS den Abgiingen wieder isolirt werden konnte, ein Verba1tt.n. das 
durch seine oben erwahnte Bestandigkeit gegen Alkalien erklarlich ist. 

Aus diesen Versuchen folgt, dass die antiseptische Wirkring dem 
M o l e k u l  a l s  e i n e m  G a n z e n  eigen ist, dass nicht, wie so haufig bei 
Jodproducten angenommen wird, Jodabspaltiing die antiseptische Wir- 
kung bedingt. Wenn das Jodoform, wie durch die grundlegenden 
Versuche von Binz ' )  zuerst nachgewiesen, in Beriihrung mit dem 
lebenden Organismus J o d  frei werden Iasst, so spricht die Wabr- 
scheinlichkeit dafur, dass es wohl seine t o x i s c h  e n  Eigenschaften dem 
f r e i e n  J o d  verdankt, dass seine a n t i s e p t i s c h e n  Eigenschaften andere 
Ursachen haben, eine Anschauung, welche schon van einigen For- 
schern ausgesprochen ist; hiichst wahrscheinlich sind es erst die Zer- 
setzungsproducte des Jodof'orms , wasserliisliche Jodrerbindungen der 
Eiweisskiirper, welchen die autiseptische Wirkung zukommta). Ob 

~. 

1) Arch. f. exper. Path. und PharInsk. S, 309, und 13, 113. 
a) Behring,  Bekiimpfung der Infectionskrankhoiten, S. 104. 
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das Tetrajodphenolphtalein als solches oder durch Eingehen lockerer 
Verbindungen mit dem Eiweiss den Nlhrboden f i r  die Bakterien ver- 
dirbt, i s t  noch eine offene Frage. Jedenfalls scheint es vorllnfig un- 
maglich , eine einbeitliche Crrondlage fir die Art der antiseptiachen 
Wirkung verschiedener Verbindungen zu geben. Ansschlaggebend ist 
jedesmal die C o n s t i t u t i o n  d e e  M o l e k i i l s ,  seine Zersetzlich- 
keit u. s. w. Es besteht mithin ein scharfer Unterschied zwischen 
Substanzen, deren Zersetzungsproducte mit andern Kiirpern , wie es 
bei dem Jodoform der Fal l  ist,  erst die antiseptische Wirkung ent- 
falten, und solchen , die, wie das Tetrajodphenolphtalei'n , als ganzes, 
unzersetztes Molekiil wirken. 

A a c h e n ,  20. Juni  1895. 

331. L. Marchlewski: Ueber Recemie. 
(Eingegangen am 3. Jnli.) 

Unter obigem Titel brachte W a l l a c h  in Gestalt eines Anhanges 
an seine 34. Abhandlungl) iiber Terpene und Btherische Oele eine 
interessante Zusammenstellung seiner Untersuchungen uber die Aen- 
derungen physikalischer Eigenschaften racemischer Verbindungen im 
Verhaltniss zu ihren optisch-activen Componenten. 

Unter anderm befindet sich auch in dem erwahnten Aufsatz ein 
Bericht iiber Versuche von L i e b i s c h ,  welche sich mit dem Studium 
der Volumrerhaltnisse racemischer Formen im Vergleich mit denen 
ibrer Componenten beschaftigen. 

Die Versuche fiihrten den Genannten zu dem Schlum, dass in 
den meisten Fallen die Vereinigung von optisch Iclomeren zu einer 
krystallisirten Verbindung unter Contraction stattfindet. 

Im Falle der Traubensaure beispielsweise betriigt die Contraction 
nahezu 1 pCt. 

Ich erlaube mir in Erinnerung zu rufen, dass ich ahnliche Ver- 
suche bereits im Jahre 1892 ausfiihrte, und dass ich an Hand des 
Studiums der specifischen Volumina wassriger Weinsaure- und Trauben- 
saurelosungen zum Schluss kam, dass die Bildung von Traubensaure- 
molekeln i n  concentrirten Losungen von einer Contraction begleitet 
ist. I n  der diesbeziiglichen Abhandlunga) heisst es wortlich: B. . . es 
wurden die specifischen Gewichte resp. Volume einer 10.666 procen- 
tigen und 14.018 procentigen Weinsaurelosung ermittelt und mit der 

- 

1) Ann. d. Chem. 286, 134. . 
a) Diese Berichte 25, 1561. 
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