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Inhaltsiibersicht 

Es wurden Nachweisreaktionen fur Pyrrole erprobt, die es ermoglichen, diese Korper 
auch in biologischem Material zu finden und zu trennen. Dabei erwiesen sich Isatin- und 
HgC12-Verbindungen der Pyrrole als geeignet. AuSerdem wurden Spektren der farbigen 
Kondensationsprodukte der Pyrrole und HgC1,-Verbindungen mit p-Dimethyl-amino- 
zimtaldehyd ausgemessen, sowie die Pyrrole und deren Isatinverbindungen papier- 
chromatographisch untersucht. 

Hamoglobin, der rote Blutfarbstoff, enthalt als prosthetische Gruppe 
das Protoham, das Eisenkomplexsalz des Protoporphyrins. Dieses, 
sowie alle anderen physiologischen Hamine und Porphyrine wurden 
von HANS FISCHER als Pyrrolabkommlinge erkannt. Er, der als erster 
die Synthese des Hamins l) vollzog, baute das Tetrapyrrolsystem aus 
Einzelpyrrrolen auf. Wahrscheinlich fuhrt der Organismus die Syn- 
these in ahnlicher Weise durch. Ohne Zweifel konnen Pyrrole im Korper 
verhaltnismafiig leicht entstehen. Es kommen vor allem Amino- 
sauren, Essigsaure und Ammoniak fur die Bildung in Frage. Zum Bei- 
spiel machten GRINSTEIN, ALDRICII, HAWKINSON und WATSON 2, wich- 
tige Feststellungen uber die Beziehungen zwischen Porphyrin und 
Glykokoll. Ein Patient mit Porphyria congenita erhielt N15-Glykokoll, 
worauf Kopro- und Uroporphyrin mit N15-Gehalt isoliert werden konnten. 

Uber die zellulare Hamsynthese herrscht zur Zeit folgende Auf- 
fassung (J. BRUGSCII) 3, : 

1. Pyrrolsynthese, etwa aus Aminosauren und Essigsaure. 

l) H. FISCHER u. H. ORTH, Die Chemie der Pyrrole, Bd. 11. 
2) M. GRINSTEIN, R. ALDRICH, V. HAWEINSON u. C .  WATSON, J. biol. Chem. 179/903. 
3) J. BRUGSCH, Hamoglobin, der rote Blutfarbstoff, Leipzig. 

12* 
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2 .  Zwei Pyrrole treten zu einem 

Pyrromethan oder Pyrrome t hen zusammen. 

3. Kondensation zum Porphyrin. 

4. Eiseneinfuhrung zum Ham. 

Das Chromogen Porphobilinogen, das bei akuter Porphyrie ausge- 
schieden wird, b B t  sich durch Kochen rnit Sauren in Urophorphyrin 
uberfuhren. Nach neuesten Forschungen ist das PBG ein einkerniges 
Pyrrol 4). 

RJMINGTON und COOKSON 4) fanden, dalJ aus Glykokoll und tx-Keto- 
glutarsaure im intermediaren Stoffwechsel ein Pyrrolderivat folgender 
Struktur entsteht : 

HOO@-H2C-HzC----- ('Ho--C'OOH 
HoOcJNj-H - 

H 

Sie stiitzten ihre Annahme mit Isotopenversuchen. 
Auf die Anfuhrung weiterer Beispiele wird aus Raummangel ver- 

zichtet. 
Da das PBG nun offensiehtlich sehon ein Baustein fur Porphyrin- 

synthesen des Organismus ist, ware es nach J. BRUGSCH von Interesse, 
nach weiteren Pyrrolen im Stoffwechsel zu suchen, die der Organismus 
zurn Aufbau des Tetrapyrrolsystems verwenden konnte. 

Es wurde eine Reihe von Pyrrolen synthetisiert. Diese dienten als 
Modelle, um geeignete Nachweisinethoden fur Pyrrole zu erproben, 
die nachfolgend beschrieben werden. 

In Tierversuchen wurde festgestellt, wie der Organismus auf Gaben 
von Pyrrolen reagiert, auBerdem der Harn von Patien ten untersucht 
und dabei die erwnhnten Methoden erprobt. Den Versuchstieren, weiBen 
Ratten, wurderi die Losungen der einzelnen Substanzen intraperitoneal 
oder intramuskular gespritzt. Der Harn wurde in Stoffwechselkafigen 
gesammelt. Er  wurde mit eisessighaltigem Ather ausgeschuttelt, ebenso 
der Pa tien tcnharn. 

Als allgemeine, nicht spezifische Nachweisreaktion fur Pyrrol- 
korper farid eine salzsaure Losung des p-Dimethylamino-benzaldehyds, 
das sogenannte EHRLIcIrs-Reagens, Verwendung. 

4) C. RIMINGTON, G .  COOKSON u. 0. KENNARD, Nature 171, 875 (1953). 
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Es wurden folgende Pyrrole eingesetzt : 
H3C , -COOH 

1 1  

H 
H C  5 2  OOC-l! 'W 11- CH3 2,4-Dimethyl-5-carbathoxypyrrol-3-car bonsanre 

H,C-- -H 

2,4-Dime thyl-5-carba thoxypyrrol 
H,C,OOC--\ I/ y)-CH3 1' 1 1  

H 
HC3--('H=('H--C'OOH 

2,4-Dimethyl-5-car bdthoxypyrrol-3-acrylsaure 
I1 111 1 )  H5CZOOC-, ,-C'H, 

H 

2,4-Dime thyl-5-carbathoxypyrrol-3-propionsaure 
H 

H3C7-7 -COOC2H5 

HOOC-LN) I v I  -CH3 2,4-Dime thyl-3-carbathoxypyrrol-5-carbonsaure 
H 

H,C--CH2-CH,-COOH 

H-,N/-CH3 11 v1 II Kryptopyrrolcarbonsaure 
H 

~ 

a-Pyrrolcar bonsaure 
H 

sowie Pyrrol, Indol und a-Methylindol. 

Isatinverbindungen 
DalS das Pyrrol grundsatzlich befahigt ist, mit Isatin Konden- 

satioiisprodukte zu bilden, wurde bereits von V. M E Y E R ~ )  sowie von 
G. CIAMICIAN 6) festgestellt. Genauere Untersuchungen uber die Reaktion 
stellten C. LIEBERMANN und G. HAsE~) an. Danach bildet sich bei der 
Urnsetzung von Isatin mit Pyrrol in Eisessig ein Farbstoff, der Pyrrol- 
blau genannt wurde. Spiiter setzte P. PRATESIB) substituierte Pyrrole 
ein. Dabei wurde folgendes festgestellt : Die N-substituierten Pyrrole 
waren nicht befahigt, init Isatin Kondensationsprodukte zu bilden. 
C-substituierte Pyrrole reagierten, soweit sie iioch eine 01- oder /3- Stellung 
frei hatten, wahrend tetrasubstituierte Pyrrole nicht reagierten. Das 
lsatin liegt in der Pseudoform vor. Die Analysen ergaben, daB 1 Mol 
Isatin und 1 Mol Pyrrol unter Austritt eines Mols Wasser zusammen- 

5) V. MEYER, Ber. dtsch. chem. Ges. 16, 2968 (1883). 
6 )  G. CIAMICIAN u. P. SILBER, Ber. dtsch. chem. Ges. 17, 142 (1884). 
') C. LIEBERMANN u. G. HAsE, Ber. dtsch. chem. Ges. 38, 2847 (1905). 
*) P. PRATESI, Liebigs Ann. Cbem. 504, 258 (1933). 
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treten. Molekulargewichtsbestimmungeii konnteii nicht gemacht werden, 
da die Verbindungen zu schwer loslich sind. Es darf aber mit Sicherheit 
angenommen werden, daI3 den Farbstoffen folgende Konstitution zu- 
kommt : 

“2% 

In der vorliegenden Arbeit wird auch die Kondensation von tetra- 
substituierten Pyrrolen mit Isatin beschrieben. Allerdings mu13ten 
dabei starkere Mittel eingesetzt werden. Die Eisessiglosungen wurden 
mit einem ZuschuB von 50proz. Schwefelsaure gekocht. Dabei ent- 
standen Nebenprodukte, die in muhsamer Reinigungsarbeit beseitigt 
werden muaten. Da beim Pyrrol alle C-Atome besetzt sind, kann man 
die Kondensation nur so erklaren, daB ein Substituent eliminiert wird. 
Um welchen es sich dabei handelt, lie13 sich infolge der Resistenz der 
Farbstoffe in kcinem Fall feststellen. Konzentrierte HNO, entfarbt in 
der Hitze, doch konnten keine Spaltprodukte isoliert werden. Acety- 
lierungsversuche waren erfolglos. Gegen Reduk tionsmittel, wie Zink- 
staub, SnCl,, Dithionit, Hydrazin, Natriumamalgam waren die Farb- 
stoffe resistent. Die Spektren im sichtbaren Gebiet sind uncharak- 
teristisch. Schmelzpunkte sind nicht vorhanden. 

Auch Indole reagieren mit Isatin. Hier besteht allerdings der 
Unterschied, daB die Farbstoffe weseiltlich schwerer loslich sind als 
die der Pyrrole. Diese Tatsache erscheint wichtig im Hinblick auf die 
im biologischen Material erforderliche Trennung von Pyrrolen und Indolen. 

Isatin + I = Substanz VIII 
Isatin + I1 = Substanz IX 
Isatin + 111 = Substanz X 
Isatin + IV = Substanz XI 
Isatin + V = Substanz XI1 
Isatin + Indol = Substanz XII[  
Isatin + a-Methylindol = Substznz XIV 
Isatin + Pyrrol = Substanz XV 
Isatin + V I  = Substanz XVI. 

Es wurden folgende Isatinverbindungen dargestellt : 

M. 

HgC1,-Verbindungen 
DaB das Pyrrol mit HgC1, eine weil3e Fallung gibt, hatte erstmals 
KOTTNITZ 9, beobachtet. H. FISCHER und R. MULLER~O) unter- 

9) M. KOTTNITZ, J. prakt. Chem. 6, 136 (1873). 
lo)  H. FISCHER u. R. MULLER, Hoppe-Seylers Z. physiol. Ch. 148, 155 (1925). 

- ~ 
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suchten eine Reihe synthetisch gewonnener Pyrrole auf ihre Reaktion 
mit HgC1,. Die Pyrrole wurden teils in Alkohol, teils in Eisessig ge- 
lost, das HgCl, in 4proz. waI3riger Losung eingesetzt. Die Verbindungen 
lieBen sich in Losung oder Suspension mit H,S zersetzen. Das ent- 
haltene Quecksilber fie1 als HgS aus und konnte gewichtsanalytisch 
bestimmt werden. Dabei wurde folgende Zusammensetzung gefunden : 

(PwW,Hg(HgCl,), . 
Molekulargewichtsbestimmungen wurden bisher von niemanden 

Auf diesem Wege wurden bisher trisubstituierte Pyrrole umgesetzt. 
In der vorliegenden Arbeit wurden einige tetrasubstituierte Pyrrole 

mit HgC1, kondensiert. Durch muhsanies Umkristallisieren gelang es. 
die anfangs zu niedrigen Analysenwerte an die Fehlergrenze zu bringen. 

H. FISCHER und R. MULLER gewannen bei der Zerlegung der Ver- 
bindungen mit H,S die betreffenden Pyrrole zuruck. Das ist erklarlich! 
wenn die Merkurierung an einem der freien C-Atome stattfindet. Die 
tetrasubstituierten Pyrrole konnten dann erst riach Eliminierung eines 
Substituenten reagieren. Bei der Zerlegung mul3te sich das entsprechende 
trisubstituierte Pyrrol isolieren lassen. Das ist in der vorliegenden 
Arbeit nicht der Fall, sondern es wird das eingesetzte tetrasubstituierte 
Pyrrol wiedergewonnen. Das lafit den SchluB zu, da13 die Verbindungen 
in Form von Komplexen vorliegen. Das Quecksilber hat, wie zahlreiche 
Ubergangselemente, die Fahigkeit zur Komplexbildung. Im vorliegenden 
Fall durfte es sich um Anlagerungskomplexe handeln. Die Spektren 
des p-Dimethyl-amino-zimtaldehyds mit den HgC1,-Verbindungen 
deuten auch darauf hin, da13 die Bindung am Koordinat'ionszentrum 
keine besonders feste ist. 

gemacht, da die Verbindungen schwer liislich sind. 

Es wurden folgende Verbindungen dargestellt : 

HgC1, + I = Substanz XVII 

HgCl, + I1 = Substanz XVIII 

HgCl, + I11 = Substanz XIX 

HgCl, + V = Substanz XI; 

HgCl, + VII = Substanz XXI. 

Papierchromatographie 
Es wurde eine Reihe Pyrrole sowie deren Isatinverbindungen papier- 

chromstographisch getrennt. Die Isatinverbindungen wurden vorher 
saulenchromatographisch uber Aluminiumoxyd nach BROCKMANN ge- 
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reinigt. Die Rundfiltermethode nach R U T T E I L ~ ~ )  erwies sich wegen ihres 
bedeutenden Trenneffektes als gut brauchbar. Die Pyrrole wurden in 
lproz. alkoholischer oder 0,5proz. sodaalkalischer Losung, die Isatin- 
verbindungen in 2proz. Eisessiglosung auf da,s Papier 2043 b von Schlei- 
cher u. Schull aufgetragen. 

Pyrrole (Abb. 1) 
Es wurde ein Gemisch von Alkohol und 25proz. Ammoniak 9 : l  

verwendet. Als Entwicklungsreagens wurde eine lproz. Losung in 
10proz. Salzsiure von p-Dimethylamino-zimtaldehyd (DAZ) aufge- 

spruht. Die Anregung hierzu kam von 
einer Arbeit von STRELL und NALO- 
.TAXOFF uber I’olymethinfarbstoffe 12). 

Das urspriinglich verwendete EIIRLICHS- 
Reagens (DAB) erwies sich als wenig 
geeignet, da nur ein Teil der Pyrrole 
bei Zimmertemperatur reagierte. Bei 
Erwarmung des Chromatogramms 
reagierte es zwar besser, aber das 
Papier wurde durch das stark salzsaure 
Reagens schnell zerstort. 

Folgende Gegeniiberstellung sol1 
den Vorteil der Verwendung von DAZ 
als Pyrrolreageiis zeigen : 

Es wurde cine Iproz. T,osung von DAZ in l0proz. Salzsaure herge- 
stellt. Mit dieser Losuiig wurderi zu gleichen Teilen die Losungen von 
Pgrrol, I und I1 versetzt. 

Abb. 1. Papierchromatogramm der 
Subst. I ,  11,111, V, Pyrrol, Indol 

1. DAB + Pyrrol Empfindlichkcitsgrenze 0,010 mg/cmJ (Zirnmertemp.) 
DAZ + Pyrrol Empfindlichkeitsgrenze 0,001 mg/cm3 (Zimmertemp.) 

2. DAB + I Empfindlichkeitsgrenze 0,100 mg/cm3 bei Erwarmen 
DAZ + I Empfindlichkeitsgrenze 0,010 mg/cm3 bei Erwarmen 

3. DAB + 11 Empfindlichkeitsgrenze 0,140 mg/cni3 bei Erwarmen 
DAZ + 11 Empfindlichkeitsgrenze 0,003 mg/cm3 bei Zimmertemp. 

Durchniesser der Rundfilter: 21,5 bzw. 27,5 em. 
Laufzeit: 15 Stunden. 

RF-Werte: I1 0,85 
Indol 0,78 

V 0,53 
I 0,15 

111 0,lO 
Pyrrol 0,00. 

11) L. RUTTER, Nature 161, 435 (1948). 
12) M. STRELL u. H. KALOJANOFF. Ber. dtsch. chem. Ges. 87, 1025 (1954). 
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Isatinverbindungcn (Abb. 2 )  

Es wurde als Lijsungsmittel ein Gemiseh von Kerose/Pyridin 
20:  15 verwendet. Kerose: Petroleumfraktion der Firma Shell A.G. vom 
Siedebereich 190-225 Grad. 

Abb. 2. Papierchromatogramm der Abb. 3. Papierchromatogramm aus 
Subst. VIII, IX, X, XI, XV Patientenharn 

Laufzeit 4-5 Stunden. Abmessungen der Rundfilter wie oben. 
RF-Werte: XvI 0,1? 

s 0,22 2 
VIII 0,25 
XI1 0,31 
XV 0,32 
XI 0,34 
I X  0,37 

Abb. 3 zeigt ein 
Chrornatogramm aus 
dem Harn eines leber- \ 

kranken Patienten. In 
der Mitte ist der Pyrrol- Iflo: , , , , , , , . , . . 

nogen zu sehen. ~ ~ t -  Abb. 4. Spektren der Farbstoffe aus der Reaktion von 
Subst. r, 11, 111, V und Indol rnit p-Dimetylamino-zimt- 

wicklung des Chromato- aldehyd. .~ ~~ I + D A Z ,  ---- I1 + DAZ, 
gramms wie oben bei den . . . . . . . . 111 + DAZ, V -t DAZ, o-o-o In- 
Pyrrolen beschriehen. do1 + DAZ 

\ 

abkijmmling ~ ~ ~ ~ b i l i -  700 680 660 61D dza 6W 510 860 520 48oml, 

Spektren 
Die einzelnen Substanzen wurden mit DAB bzw. DAZ kondensiert 

und die Spektren der Farbstoffe mit einem Spektralphotometer auf- 
genommen. 
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Ana lyse :  C H 
C,H,,05N3 ber.: 67,36y0 6,31y0 
M: 463,51 gef.: 67,68y0 6,06%. 

I X :  2 g TI in 10 em3 Eisessig und 1,75 g Isatin in 20 cm3 Eisessig wurden wie oben 
behandelt. 

A u s b e u t e :  3,2 g. 
Dunkelviolettes Pulver, loslich in Eisessig, Alkohol, Pyridin, Dioxan. Umgefallt aus 

Eisessig mit Natronlauge. 

Ana l  yse : C H 

C1,Hl,03N2 ber.: 68,67% 5,76% 
M: 297,33 gef.: 69,17y0 5,70y0. 

X: 2,s g I11 in 25 cm3 Eisessig und 1,75 g Isatin in 20 cm3 Eisessig wurden wie oben 
behandelt. 

A u s b e u t e :  2,6g. 
Schwarzbraunes Pulver, loslich wie oben. 

Ana lyse :  C H 

Cl,Hl,O,N, ber.: 68,67% 5,76% 
M: 297,33 gef.: 69,38y0 4,61y0. 

X I :  3,1 g IV in 15 om3 Eisessig, 1,9 g Isatin in 30 cm3 Eisessig, 1 cm3 Schwefelsaure 
und 30 em3 Natronlauge wurden wie oben behandelt. 

A n s b e u t e :  2,5g. Dunkelgrunes Pulver. 

Ana lyse :  C H 

C,,H,,05N3 ber.: 67,66% 5,90% 
M: 461,50 gef.: 67,13% 5,62%. 

XI I :  0,4 g V, 0,29 g Isatin in je 10 cm3 Eisessig, 0,3 om3 Schwefelsaure und 6 cm3 
Natronlauge wurden wie oben behandelt. 

Aus  b e u t e :  0,5 g. Dunkelviolettes Pulver. 

Ana lyse :  C H 

C1,H,,03N2 ber.: 68,67y0 5,76y0 
M: 297,33 gef.: 68,25% 5,95%. 

XIII :  1 g Indol in 10 em3 Eisessig, 1,26 g Isatin in 14,5 cm3 Eisessig, 0,7 cm3 Schwefel- 
saure wurden wie oben angesetzt. Bereits wahrend des Kochens fiel der Farbstoff aus. 
Das Filtrat wurde verworfen. 

A u s b e u t e :  1,Sg. 
Dunkelrotes Pulver, schwerloslich in Eisessig, Alkohol, Dioxan. 

XIV: 0,2 g a-Methylindol in 2 cm3 Eisessig, 0,225 g Isatin in 2,5 om3 Eisessig und 
0,13 cm3 Schwefelsaure wurden wie oben behandelt. Auch hier fiel der Farbstoff wahrend 
des Kochens am. 

Ausbeu te :  0,3g. 
Violettrotes Pulver, schwerlosIich in Eisessig, Alkohol, Pyridin. 
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HgC1,-Verbindungen 
XVII: 2 g I wurden in 200 em3 n/10 Sodalosung gelost und die Losung mit Eis- 

essig auf etwa pH 8 gebracht. Dazu wurden 2,7 g HgCl, in 75 em3 Wasser gegeben. Nach 
kurzer Zeit fiel das Reaktionsprodukt als volumindser Niederschlag aus. Es wurde 
abgesaugt, mit Wasser gewaschen und auf Ton getrocknet. 

A u s b e u t e :  3,l  g. Kein Schmelzpunkt. 
Urnkristallisiert aus Eisessig, lrein Schmelzpnnkt. Substanz zersetzt sich oberhalb270". 

Ana lyse :  
Die Einwaage wurde mit schwach durch Eisessig angesauertem Wasser suspendiert, 

die Suspension bis fast zum Sieden erhitzt und in der Hitze ein maaiger Strom yon H,S 
eingeleitet. Das HgS wurde abgesaugt iind das Quecksilber gravimetriseh bestimmt. 

C,,H,,O,N,Cl,Hg, ber. : 58,75y0 Hg 
M: 1600,76 gef.: 58,12y0 Hg. 

XVIII:  25 g I1 wurden in 750 cm3 Alkohol gelost und dazu eine Losung von 80 g 
HgCl, in 2 Liter Wasser gegeben. Nach kurzer Zeit fiel das Reaktionsprodukt aus. Es  
wurde abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Exsikkator getrocknet. 

Ausbeu te :  11,5g. 
Schmp. 235/36'. 
WeiIje Nadeln. Umkristallisiert aus vie1 Essigester, Schmp. 250/51°. Die Urnkri- 

stallisation wurde noch funfmal wiederholt. Der Schmelzpunkt blieb schliel3lic:h konstant 
S62/6So. 

An a1 yse  : 
Cl8H,O4N,CI,Hg, ber.: 61,95% Hg 
M: 1512,74 gef.: 61,12% Hg. 

YIX: 4,74 g I11 wurden in 450 em3 n/10 Sodalosung gelost, dazu eine Losung von 
Es fiel eine griinliche, gallertartige Masse aus, 5,42 g HgCl, in 150 cm3 Wasser gegeben. 

die abgesaugt, mit Wasser gewaschen und auf dem Tonteller getrocknet wurde. 
A u s b e u t c :  6,3g. 
Umkristallisiert ans Eisessig, Schmp. 205/07". 
Nochmals umkristallisiert, Schmp. 2lO/l l" .  
Ana lyse :  

C,,H,,O,N,Cl,Hg, ber. : 56,95% Hg 
M :  1654,85 gef.: 56,32% Hg. 

XIX wurde in Eisessig gelost, bei Zimmertemperatur rnit H,S zersetzt, filtriert, aus 
dem Filtrat H,S durch Kochen vertrieben und das Filtrat einer Wasserdampfdestillation 
unterworfen. Das Destillat wurde mit Ather/Eisessig 10 : 1 ausgeschuttelt und der Ather- 
extrakt zur Trockne eingedampft. Der Ruckstand hatte einen Schmelzpunkt von 219/22.. 
Umkristallisiert aus Alkohol, Schmp. 231". 

Mischschmelzpunkt mit I11 gab keine Depression. 

XX: 1 g V in 100 ems Alkohol wurde mit einer Losung von 4 g HgCI, in 50 ema 
Wasser versetzt. Nach 2 Tagen hatte sich das Reaktionsprodukt in schwaeh-rosa Flocken 
abgesetzt. Es wurde abgesaugt, rnit Wasser gewasehen und irn Exsikkator getrocknet. 

A u s b c u t e :  1,4 g. 
Schmp. 178/80" u. Z. 
Umkristallisiert aus Alkohol, Schmp. 200jOl' u. Z. Nochmals umkristallisiert, 

Schmp. 205/07° u. Z. 
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A n a l y s e :  
C2,H2,O,N,C1,Hg, ber. : 58,75y0 H g  
M: 1600,76 gef.: 58,23% Hg. 

XXI: 1 g VII in 80 em3 Alkohol wurde mit  einer Losung yon 4 g HgCI, in 50 cm3 
Wasser versetzt. Nach 2 Tagen setzte sieh das Reaktionsprodukt kristallin ab. Es wurde 
abgesaugt, mit  Wasser gewaschen und im Exsikkator getrocknet. 

A u s b e u t e :  1,3 g. 
Schmp. 154/56". Umkristallisiert aus Alkohol, Schmp. 193/96". 
A n a l y s e :  

C,,,H,O4N,Cl,Hg, ber. : 66,56y0 Hg 
M: 1400,54 gef.: 66,03y0 Hg. 

Berlin, I .  Medixinische Klinik der Charite' Klinisch-chem. Labor, 
Prof. Dr. J .  Brugsch. 

Bei der Redaktion eingegangen a m  7. Juli 1956. 


