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SRure aus Alkohol umkrystallisirte. Dieselbe zeigte jedoch genau die 
Zusammensetzung der Cerotinslure C ~ T H ~ J O ~ ,  schmolz bei 78.5O und 
besass alle Eigenschaften der von H r o d  i e  beschriebenen Saure, ob- 
wohl diese erste, schmerst liisliclie Fiillung gerade dns Rleisalz der 
ron Sc h a1 f e e f  angegebenen kohlenstotfreichsten Siinre Cad H68 0 2  

hlt te  enthalten iriiisscn. Piliner. 

Physiologische Chemie. 
Ueber den Nachweis des Quecksilbers in thierischen Sub- 

stansen von H. Pa s c h k i s ( Za'tschr. j h p i o l .  Chmn. 6 ,  495 - 503) .  
Bei dem Xachweis dcs Qnecksilbers nacli der Ludwig ' schen  Methode 
ist L e  hrnann (diese Berichte XIV, 2547) der Schwierigkeit hegegnet, 
dass das durch Zinkstaub ausgefiillte Quecksilber bei der nestillation 
in der von L u d w i g  angegebenen Weise nicht leic,ht frei von aiidel.cn 
D~:st,illationsprodukten erhalten werden konnte , wodrlrch die Schlrfe 
des Nachweises beeintriiclitigt, wurde. Verfasser hat in viclen Fallen 
0.005 g bis 0.0002 g Quecksilber im Harn nach L u d w i g ' s  Verfahren 
und nach Modifikationen desselben rioch scharf nachweisen kiinnen und 
beohachtetc , dass es bcsonders vortheilhaft ist , nach Ausfiillung des 
Quecksilbers durch den Zinkstaub den letzteren erst mit reinem, dann 
mit alkalihaltigern Wasser und init Alkohol und Aether zu waschen. 
Durch miiglichste Befreiung des amalgamhaltigen Zinkutaubes von 
organischen Materien wird das Gelingen des Qiiecksilbernacliweises 
wesentlich erleichtert. Verfasser kommt eiitgegen den 1':rf;tlirungen 
von L e h m a n n  zu' dem Schlusse, dass die L u d w i g ' s c h e  Methode des 
Quecksilber~iachweises weder complicirt noch zeitraiibend und miii- 
destens eberiso empfindlich ist als ihre verschiedenen Moditikationen. 

Ueber einen neuen krystallinischen, farbigen Hernbestend- 
theil (rorllufige Mittheilung) ron P l t i s z  (Zeitschr. physiol. Chem. 6 ,  
504 - 507). D e r  Harn eines Patienten, welcher an Cystopyelitis mit 
chroiiischer parenchyniatiiser Nephritis litt, wurde beim Stehen an der 
Luft an der ObcrRBche grunlich braun und nach langerer Zeit riitli- 
lich gefiirbt ; das Sediment enthielt cineu roth violetten Farbst.off, wcl- 
cher in Xadelbiischeln oder rliombischcn BlLt,tclien krystallisirte; der- 
selbe ist in Chloroform odcr Aether liislich; seine Liisung zeigt zwei 
deutlich erkennbare Absorptionsstreifen, von welchen der eine zwischen 
1) und E: iilher bei D , der zweite zwischen 11 und I!, niiher bei F, 
liegt. I>urch Saureii und Alkalien wird der Farbstoff nicht veriindert, 
er ist vielleicht ideritisch niit dern von R r i e g e  r (dime Bericirie XIII, 
2238) iiach Skatoleinfiihrung im Harn gcfundenen Farbstoff. Derselbe 

Hnunrann. 



wurde auch in dem Harn eines anderen Kranken, weleher an chro- 
nisrher Peritonitis mit bedeutendem Erguss in die Bauchhiihle litt, 
aufgefunden. l%aumnnn 

ZU Frage der Filtration von Eiweisslosungen durch thie- 
rische Membrmen von ,J. W. R u n e b e r g  (Zeifsckr. physiol. C'hem. 6 ,  
508- 5 2 7 ) .  Verfasser hatte friiher ermittelt (Arch.  d .  Heilkunde 18), 
dass die Durchlassigkeit t.hierischer Mernbranen (Diirme vom Schat 
und Kaninchen) fiir gelijstes Eiweiss hei hiiherem Drucke nach n ~ i d  
nach abnimint, dagegen bei niedrigeni Drucke allmiililich steigt , in 
Folge desseii nimmt der Albuniingehalt des Filtrates bei Drucksteige- 
rung ab, steigt dagegc~n bei L)rtlckverminderulig. G o t t w al d war bei 
Versricheii , bei welrhcn als Membran niiiglichst frische, menschliche 
Uretereri venveridet wurdcn , zu andcrcw zurn Theil entgegengesetzten 
Jtesnltatrn gelaiigt (diese Berichte XIII, 2238). Verfasser stellte daher 
zahlreiche Versuche fiber die Eiweissfiltration durch menschliche Ure- 
tereii an, welche iibereinstimmend ergabeii, dnss diese Memhranen sich 
nicht ariders als die Schafsdiirme verhalteli, welche einige Zeit in Al- 
kohol gelegeii hatten. Es bleibt indessen vorliiufig noch daliingestellt, 
ob das Verhiiltniss , welches bei der Eiweissfiltration durch thierische 
Membranen arisserhalb des Organismus beobachtet wird, auch hei Fil- 
tratioiisprocessen innerhalb des l e b e n  d e n Organismus stattfindet, d. 11. 
ob die lebende Mernbran bei der Eiweissfiltration sich ebenso verhiilt 
wie die todte. I3aumann. 

Weitere Beitriige zur Vertheilung und Ausscheidung des 
Bleies \-on V. L e h m a n n  (Zeitschr. physiol. Chem 6 ,  5-28-5536.) 
Nach der friiher beschriebenen Methode (diese Berichte XIV, 2847) 
wurde der Bleigehalt der Organe von Kaiiinchen, welchen verschiedene 
Dosen von Bleinitrat unter die Haut gebracht worden waren, ermittelt. 
Aus vier Versuchsreihen ergab sich, 1) dass die Menge des Bleies in 
den Organen und Secreten niir bis ZII einem gewissen Grade abhiingig 
ist von der Menge des dem Organismus iiberhaupt zugeffihrten Bleies, 
2) die griisste Menge von Blei fand sich in der Galle, in Rerz und 
Nieren ; nach I%nger fortgesetzten Uleigaben wurde der Rleigehalt auch 
iu Geliirn und Ihochen  erheblich; 3 )  die geringsten Mengen von 
Blei fandeii sich rrgelmassig in der Leber, in deli Muskeln nnd im 
Rlute. In einem weiteren Versuche worde bei eiriem Kaninchen, wcl- 
ches 0.25 g Bleinitrat erhalten hatte, der Rleigehalt der Galle mit den1 
der Leber direkt verglichen; die Leber (32 g) enthielt in diesem Falle 
0.312 rng Blei, wiihrend in der Galle, ron  welcher n u  r 3 g zor Cnter- 
suchung kamen, sich 0.375 mg Rlei vorfanden. Die Ausscheidung des 
Bleies findet durch den Harn und die Galle ungefshr in gleicher 
Mcnge statt; 16 Tage nach Eingabe von 0.5 g Bleiiiitrat war im I-lani 
keiii Ulei mehr nac-hweisbar. Wurde den Tliieren 24- 30 Tage nach 



der Bleivergiftung , nachdem im Barn Blei nicht mehr nachweisbar 
war, Jod oder Bromkalium in Quantitaten von 0.05 g per Tag einge- 
grben, so trat wiederuni Hlei in nachweisbarer Menge im Hain auf. 
Gleiche Mengen von Chlornatrium waren ohiie Einfluss auf die Rlei- 
;tusscheidnng. Hnii innun. 

Ueber Hemidbumoeurie von T e r- G r i g o r  i an t z (Zeitschr. 
physiol. Chem. 6, 537-540). Der  Ham eines Kranken, welcher zu- 
vor eine Quecksilberkur dnrchgemacht hat.te, ent.hielt Hemialbrunin 
nnd zwar ohne gleichzeitige Gegenwart von Albumin. Beim Stehen 
des hemialbuminhaltigeri Ha.rns verschwaiid ersteres innerhalb von drei 
1 agen, indem es in Pepton iibergin!!. Auch der frische IIarii des 
Fatienten rnthielt bei spAteren wiederholten Untersuchungeii kein 

7 .  

Ilernialbumiii mehr, wohl aber Pepton. Banninon. 

Ueber Acetonurie voii R.  v o n  J a k s c h  ( Z e i t s c h ~ .  physiol. Chem 
6, 541-5%). L i e b e n  (Ann. Chem. Pharm. Supplbcl. 7, 236: 1870) 
11. A. hatten beobachtet, dass nornialer I-Iarti vom Menschen iind ver- 
schiedener Thiere bei der 1)estillation eine Substanz in geringer Meiige 
liefert, welche die Jodoformreaktioii zeigt. Nach Verfasser ist diese 
Substanz nichts anderes als Aceton, welches demiiach a19 eiii coilstan- 
tes und normales Produkt dcs thicrischen Stoffwechsels auzuselien ist. 
Nach nngefahrer Schltzting betragt die Menge dcs Acetons im Tages- 
harn vom gesunden Menschen nicht mehr als 0.01 g. 

Griissere Mengeii vou Aceton erlidlt nian zoweilen vom diabe- 
tischen ITarn, insbesondere in den F d l e n ,  in welchen der Harn mit 
Eisenchlorid die zuerst von Cr e r hiLr d t lieobachtete Roth- bis Violett- 
fiirbiing zeigt. Verfasser hat niin gefiinden , dass das Destillat \-om 
Harn Fieberkranker mit griisster Regelmiissigkeit und relativ reichlich 
eine Substanz ent.h&lt, welche die Jodoforinreaktion giebt. Diese Sub- 
stanz wurde aus den Ilestillaten win 300 L ITieberharn gesariiinelt iund 
dorch fraktionirte Destillation in zwei Kiirper getrennt, von wclchen 
der cine bei 55.S0, der andere bci 73 bis 760 uberging. Der erste 
envies sich clurch alle seine ICigenschafteii als Aceton, der zwrite als 
Ac.thylalkoho1, deni Spuren von Aceton beigemengt waren. An Ace- 
ton wurden ails 300 L Fieberharii 6.3 g, an Alkohol 2.2 g gewoniien. 
- Zur qua~ititative~i Bestiminung des Acetons ini Ilwrn bediente sicli 
Verfauser niit guteni Erfolge der folgendeii Methode: l)as IIarndc~stillat 
wird niit Natronlauge und Jod-Jodkaliuniliisiiiig versetzt, bis allea Jodo- 
form arisgeschiedeii ist; die dabei entstandene Triibung wird rnit der 
Kcaktioii verglichen, welche eiii gleicher Zusatz von Natronlauge und 
,Jod-Jodkaliumliisritig zu einer verdiiriiiten Acetunliking w n  bekannteni 
(;<~h;lltr Iiwvorrtift. 1)urcli Wasserzusatz zti der einen oder andcrcn 
Fliissigkcit wird die ‘L-iibiing in beideii Liisringen bei gleich dicker 
Svhiclit gl(:ich gemacht . untl iiiiter Ihiicksichtigung der Verdiiiinuiig 



1' h o B 1) h o t's $11 r e  
der Phosptiatc des in Procentcn des 
ruhendeo Muskels frischen Muskels 
in Procenten des , der Phosphate des 

frischen Muskels gereizten Muskels 

L e c i t h i n  
ruhender ' gercixter 

Muskel in I Muskel iu 
Procenten des Procenten dra 
frisch. Muskels frisch. Muskels 

1. 0.30s 0.357 

11. 0.262 0.3 1 s 
111. (IV.) 0.288 0.334 

I 

I 

I 

0.669 , 0.655 

0.707 ~ 0.623 

0.709 i 0.655 
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die Acetonmenge in dem Destillate berwhnet. Zur Bestimmnng wer- 
den je  100 ccm des zu untersuchenden Hams: der rnit 3 ccm. Salz- 
saure angesauert. ist? miiglichst weit abdestillirt , das Destillat wird, 
nachdem cs mit Wasser aiif 100 ccm ergaiizt ist, nach der angefiihrten 
Methode untersucht. Die Mengc dcs Acetons im Fieberham betragt, 
in der Regel mchrere Decigramme und geht der Fieberliijhe annahernd 
parallel. Rei fie1)erlosen Affectionen ist die Acetonausscheidung nicht 
gesteigert. Ausnahmen wurden beobachtet bei einigeii Fallen von 
Carcinom, bei Lyssa, bei der sogenannten Acetoiiaemie und bei ge- 
wissen Fiillcn roil Diabetes Inellitus. n i e  Rothfarbung, welche der 
diabetisclie Narn zuweilen mit Eisenchlorid zeigt, ist nach Verfasser 
durch die Gegenwart von Acetessigsaure bedingt (vergl. diese Berichte 
XV, 1496 und XIV, 2594). Bei gesteigerter Acetonurie zeigt der Harn 
zuweilen abcr keiiieswegs immer die Reaktion der Acetessigsaure. 

Hauninnn 

Ueber die saure Reektion des thatigen Muskels und iiber 
die Rolle der Phosphorsaure beim Muskeltetanus ron W e y l  und 
Z e i t l e r  (Zeitechr. physiol. Chem. 6 ,  557 -. 565). A s t a s c h e w s k y  
hatte nachgewicsen, dass der tetanisirte Muskel weniger freie SBure 
und weniger an milchsauren Salzen enthfflt als der ruhende (diese Be-  
richte XIIT, 2237). Die Verfasser finden in Uebereinstimmung rnit 
A s t a s c h e w s k y  u. A., dass die saure Reaktion des tetanisirten 
.Muskels durch primlres Ph0spha.t bedingt ist. Nach den Versuchen 
des Verfassers ist die Gesammtmenge der Phosphate im gereizten 
Muskel griisser als in1 ruhenden, wiihrend umgekehrt die Menge des 
Lecithins irn rohenden Muskel etwas griisscr ist als im gercizten. Zur 
Bestimmung des Lecithins wurden gewogene Muskelportionen rnit Al- 
kohol und zuletzt rnit PetroleumGthcr extrahirt, die verdunsteten Extrakte 
wurden mit Salpeter uiid Soda verascht und das Lecithin ails den1 
Pliosphors~~uregehalt der Schmelze berechnet. Zur Bestimmung der 
Phosphate dienten die Wasserausziige der rnit Alkohol und Petroleiim- 
ather erscliiipften Muskeln. In 3 Versuchen wurden bei Vergleichung 
der ruhenden, mit den 40 - 60 Minuten lang telanisirten Muskeln von 
Kaninchen folgende Werthe erhalten: 



Da die Zunahme der Phospliorsiiure in gereizten Muskeln beim 
Tetanus n u r  zuni kleinsten Tlieile durcli die zugleich erfolgte Zer- 
setzung vori Lecithin erfolgt sein kann, so kommen die Verfasser zu 
dem Schliisse, dass die Steigerung des Pliosphorsluregehaltes im ge- 
reizten Muskel auf Zerfiill von Xuclei'n zu beziehen ist. R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

Ueber die NucleYne von W. K l i n  k e n b e r g  (Zeitschr. physiol. 
Chem. 6, 566-571). A m  den Untersuchungen von H o p p e - S e y l e r ,  
Mie  sch e r  und K o s s  e l  geht hervor, dass es verschiedene t h i e r k h e  
Nuclei'ne giebt. Verfasser bestirnmte in verschiedeiien pflanzlichen 
Sucleinen den Grhal t  an Phosphor, Stickstoff urid Schwefel ; ziir 
Treiiriung des Nuclei'ns vom Eiweiss wurden je 5 -  10 g Substanz mit 
500 ccm Magensaft bei 40° verdaut, iridcrn von Zeit zu Zeit kleine 
Mengen verdunnter Salzslure ziigesetzt wurdcw, ,is der Gehalt der 
Fliissigkeit an Salzslure 1 pCt. errcicht hatte. Der  unverdaute Riick- 
stand diente, nachdem er ansgewaschrn und getrocknet war, zu den 
B(.stimniurigen, deren Resaltate in der folgcnden Tabrlle zusammeii- 
gestellt sind : 

Das Nticlei'n enthllt auf 1 Theil Pliosphor: 

Aus Mohnkuchen . . . . . . . .  
)) Erdnusskuchen . . . . . . .  
)) Rapskuchen . . . . . . . .  
)) ilmedkanischeni naumwollsamen . 
)) Flcischfuttcrmelil 1' . . . . .  
>) Fleischfuttcrmehl I1 . . . . .  
J Palmkuchcn . . . . . . . .  
x Hcfe . . . . . . . . . .  

Stickstoff Schwefcl 
Tlicile Theile 

2.43 
2.41 

9.99 
9.56 
9.82 1 2.47 

- 

I 
9.25 ' 
8.44 i 2.21 

1.65 
18.08 7.s7 i 3.02 

6.97 0.88 

Es ergiebt Rich hieraus, dass auch in den Pflanzen nicht ein und 
dasselbe Suclei'n, sonderii eine Gruppe von Nuclei'nen vorkommt. Das 
N'uclei'n des Cacaos, sowie das des Schwarzbrodes sind beide schwefel- 
haltig urid zwar enthiilt der Cacao 0.133 pCt. Nucleinscliwef(~1, das 
Schwarzbrod 0.037 pCt. Baui~iai i i~  

Ueber dss Vorkommen von Nuole'in in den Schimmelpilzen 
und in der Hefe ~ o n  S t u t z e r  (Zeitschr. physiol. Chon. 6 ,  572  bis 
574). Ausgehend \-on Untersuchungen fiber die Ernahrung der Schimmel- 
pilze (Zandwirthschaftl. Versuchsstationen 1878, 1 16) ermittelte Verfasser 
den Nucleingehalt in Schimmelpilzeii : letzterc wurden i n  ofhien 
Schalen in einer Niihrlijsiiiig, welche pro Liter 0.5 g Chlorkalium, 
1 .O g salprtersaurrn Kalk. 0.35 g scliwefelsaure Magnesia, 0.50 g phor- 



phorsaiires Kali und 5 g Weinslure enthielt, gezuchtet. Die Gesammt- 
menge des Stickstoffs in der getrockneten Pilzmasse betrug 3.77 pCt. 
Dieser Stickstoflgehalt rertheilt sich auf die Restandtheile der Pilze 
folgendermaassen : 

19.86 pCt. des Stickstoffgehaltes kommen auf die Amide, Peptone und 

ahrilichen Stoffe, 
39.39 p c t .  )) 2 )) )) das Eiweiss der Pilze, 
40.75 pc t .  B )) )) das Nirc1ei:n der Pilze. 

Die Rt4nin iung  des Stickstoffs iri den verschiedenen Bestand- 
theilen der Bierhefe ergab, dass 10.1 1 pCt. des Stickstoffgehaltes der 
Rierhefe den darin enthalteneii Amiden, Peptonen nnd lhnlichen 
Korpern zukommt, 63.80 pCt. auf Eiweiss und 26.09 pCt. auf Nuclei11 
zu beziehen sind. Die Gesanimtmenge des Stickstoffs in der hockellen 
Hefe betrug 8.65 pC,t. Bauinann. 

Untersuchungen uber fadenziehende Milch von S c h m i d  t - 
Mu 1 h e i  m (P’uger’s Archiv SXVIT, 490 und landwirthschaftl. Versuchs- 
stationen S X V I I I ,  91). Der Grund, dass sonst normal erscheinende 
Milch iiach einigem Stehen zuweilen eine schleimige Beschaffenheit 
annimmt, liegt in dem Vorhandensein von bestimmten Mikroorganismen, 
von denen noch iiicht festgestellt ist,  ob sie niit der Milch das Euter 
verlassen oder erst ausserhalb des letzteren in die Milch gelangen. 
Das Gahrnngsmaterial sind nicht die Albuminate, sondern der Milch- 
zucker; doch ist zur GPhrung das gleichzeitige Vorhandensein von 
Eiweiss sowohl , wie von anorganischen Salzen nothwendig. Rei der 
schleimigen Glihrung ist eine erhebliche Abnahme des Milchzuckers 
direkt nachzuweisen. Die fadenziehende Veranderung ist keine speci- 
fische Eigenschaft des Milchzuckers ; Rohrzucker, Traubenzucker und 
Mannit nnterliegen gleichfalla der Einwirkung des Ferments. Das 
Glhrungsprodukt steht nach aeiiiem ganzen Verhaltcn deli Pflanzen- 
schleirnen nahe; doch ist es  durch stickstoffhaltige Substanzen und 
Pettsiiuren veruiireinigt. Kohlensliure und Mannit treteri n i c  h t  auf. 
Die sclileirnige Giihrung der Milch ist daher von der Schleim- oder 
Mannitglhrung des Weines verschieden. Es ist aber mehr als wahr- 
schei~~l ich;  dass es sich hei der sclileimigen Glhrung des Weines um 
zwei griiIidverschir.dene Processe handelt, die durch ganz rerscliiedene 
Fermente eingeleitet und unterhalten werden. 

Von liicht sehr erheblichem Einfluss auf den Vrrlauf der Milch- 
glhruiig ist die Menge des Impfmaterials. Gesuride Milch, die mit ’/.=, 
ihres Volumes an fadenziehender versetzt ist , zeigt sich nic.ht frDher 
veriindert, als nach eineni Zusatz von l/2000. Liisungen mit 1 - 5 pCt. 
Zuckergehalt verfallen anrilhernd gleich schnell der GBhrung , ohne 
dass zl11lgchst eiiie quantitative Verschiedenlieit zu constatiren u4rr.. 
Erst  im weiteren Verlauf ist die Zunahiue der Verlndernng dem Ge- 



halt a n  Milchzncker proportional. Das Temperatiiropfimum fiir die 
Gahrung liegt zwischen 30 iind 40”. Erwarmen auf C i 5 O  zerstiirt das 
Ferment. Trocknet man alwr Fadcnmilch bei Zimmerwarme, bo kiiiin 

man nachher iiber 100° erhitzen, ohne das Ferment zit tiidten. I h c h  
Gefrierenlassen busst die Milch die Fiihigkrit. fadenziehend zii werden, 
nicht eiii. 

Bora8uregehalt von 1 pCt. verhindert die Giihriing, ohne das  
Ferment zit tiidten; dasselbe leistet Carbolshiire in Meiigc von 2 pro 
Mille. Sl hotten. 

Analytische Chemie. 

Zur Bestimmung und Scheidung von Antimon und Zinn 
von A. W e l l e r  (Ann. ‘218, 346-369). Da die Antimonslureverbin- 
dnngen in sanrer Liisiing aus Jodkalium Jod  frei machen, iim in An- 
tirnonoxyd iiberzugehen, so kann man dies Verhdten benutzen! iim die 
Menge des Antimons zu bestimmen, voransgesetzt, dass in der Liisung 
keine weiteren, das Jodkaliiim zcrxrtzenden Verbindungen vorhaiiden 
sind. Naine~itlich aher kaiin inan dies Verhalteti der Ant imonsh-e  
benritzen, um das Antitimi in Legirungen zii bestinlinen, da Zinn- 

Beitrage zur gerichtlichen Chemie von D r a g e  nd  or  f (Phurm. 
Zeit. Russ. 1882, 512 11. E.). Der Vwfasser hat zahlreiclie Versuche 
angestellt zrir Ihtscheidiing der Frage, in wic weit bei seinem Gauge 
der Ausschiitteliing organischer Gifte die Leichenalkaloi’de st6rend 
wirken. E s  fand s i rh ,  dass in Petrolenmather, welchen er zur Ans- 
schuttelring der fliichtigen Alkaloi‘de vcrwendet , Ptomai’ne weder i n  
alkalischrr noch in sairrer Lijsiing iibergrhen. J3enzol zieht in alka- 
lischer und saiirer Liisung Substanzen aus, welche sich durch Schwefel- 
s inre  iind Frij  h de’s Hragens fiirbtw, allgemeine Alkaloidreaktionen aher 
nicht geben. Diese Subst;uizen st iiren dic: Spec-ialrenktionen der hier 
in Hrtraclit kommendeii Alkaloi.de nicht. %wvt.ifrlliaft hleibt es, ob 
die Rea.ktioIien tlrr iridiErrenteii I’flanzenstoEc (lurch sie beeintrichtigt 
werdeu. Eine Verwechsliing mit Digitalin ii. s. w. kann jedoch nicht 
vorkornmen. Aehnlich den1 I3e11zol verhalt sich Chloroform. Ihgegen 
zieht hmglalkohol rictle Eeich(~nalkaloi‘c1e ails. 1)a jedocli beim Gauge 
voti I lragc  n d o r f  uriter den hiinfigcrcn Alkaloi‘den nur Morphium ond 
Solanin hier i n  Retracht konirnen , cleren rharakteristische Special- 
reaktiouen nur wenig gestiirt werden, so werclen anch hier die Leichen- 
alkaloi’ilc nicht besolders gefiihrlich. Anch D r a g e n  d o r f  mncht darauf 
aufinerksam, dass man iiiis der Amyl:ilkohol~usschiitteI~ing 1-01‘ An- 

saure Jodkalium nicht a.ngeift. Pin n c r. 


