
Aralia spinosa von J. L i l l y  (Pharm. Journ. and Transact. 1882, 
305). Wird das eingedampfte alkoholische Extrakt der Rinde rnit 
Aether behandelt und der nach dem Verdrinsten des Aethers bleihende 
Riickstand ails Wasser umkrystallisirt, so scheiden sich Krystalle ails 
von salzigem . adstringirendem Geschmack ; leicht lijslich in Aether 
und Alkohol, weniger in Wasser. I n  der wassrigen Miitterlaiige bleibt 
eine bitter schmeckende Siibstanz. Der in Aether unlijsliche Theil 
enthalt das Glycosid A r a l i i n  (diese Berichte XIV, 1112). Es wird 
als weisses Pulver erhalten, wenn man die wiissrige Losung des Riick- 
standes mit Bleiacetat versetzt, filtrirt, ails dem Filtrat das Glycosid 
rnit basischem Bleiacetat fallt wid, nachdem man die Hleiverbindung 
durch Schwefelwasserstoff zerlegt hat, aus Alkohol umkrystallisirt. 
Ein Alkaloi’d wurde in der Araliarinde nicht gefunden, dagegen noch 
Spuren eines rnit Wasserdampfen fliichtigen , kampherartig riechenden 

Eine spectroecopische Studie des Chlorophylls von W. J. 
R u s s e l 1  und W. L a p r a i k  (Chem. Soc. 1882, I, 334). Eine alko- 
holisch-atherische Chlorophylllijsung von den verschiedensten Blattern 
zeigt immer dasselbe Spectrum. Nach Zusatz von Saure oder Metall- 
salzliisung oder nach Erwarmen zeigt die Liisung ein anderes Spectrum. 
Diese Veranderung des Chlorophylls ist nicht als eine chemische, son- 
dern als eine molekulare aufzufassen; die Reagentien , durch welche 
sie bewirkt wird, sind just solche, welche Eiweiss coaguliren. Die 
Losungen des unveranderten Chlorophylls verlieren unter der Ein- 
wirkung des Lichts ihre griine Farbe sehr rasch; die Lijsungen des 
veranderten Chlorophylls halten die Farben weit langer. Blatter, 
welche einen sehr sauren Saft haben, wie die Weinblatter, liefern bei 
der Extraktion schon das veranderte Chlorophyll, wenn nicht zuvor 
durch Calciumcarbonat die Saure neutralisirt war. Ein anderes ganz 
bestimmtes Spectrum zeigen die rnit Alkali behandelten Extrakte und 
das alkoholische Extrakt des durch Kupfersulfat ausgefallten Chloro- 
phylls. Diese Losungen, deren Spectrum nur ein Absorptionsband 
zeigt, sind vollkommen lichtbestandig. Durch Erhitzen mit festem 
Mali wird das Chlorophyll in eine Modifikation verwandelt , deren 

Oels. Scho ttcii. 

Losung wieder ein anderes Spectrum zeigt. SI hotten. 

Physiologische Chemie. 

Antiaeptische Eigenschaften der Kohlensaure von H. K o l b  e 
(Journ. f. prakt. Chem. 26, 249). Die Wahrnelimung, dass Ochsen- 
fleisch nicht in Faulniss gerath, so lange es sauer reagirt , und dass 
das durch starkere fliichtige Sauren leicht bewirkt werden kann, dass 
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es aber dadurch den Gesehmack von frischeni Fleisch verliert, regte 
die Frage an, ob etwa Kohleiisaure, ohne den Geschrnack zu alteriren, 
das P'leisch. ehenso wie Salzsiinre, Salpetershire orid schweflige Siiure 
vor Fguliiiss bewahre. Der Versiieh ergab , dass Ochsenfleisch, wel- 
ches vicrzehn Tage bis clroi Wochen in Kohlenslure aufgehsrigt ge- 
weseii war, zwar iusserlicli etwas grau, irn Iniierii aber noch fleisch- 
roth und saftig war. D.w Fleisch, wie die d a w n  gekochte Hriihe 
wiiren so wohlschmeckend, dass niir eiiie feine Zringe einen geringen 
Unterschied irn Geschrnacke wahmehmen koiinte. Auch nach funf 
Wochen langem Verweilen in Kohlensiiure zeigte das Fleisch keine 
Spur von Fgulniss; doch war die I'leischbriihe iiicht melir so wohl- 
schmeckend, XIS frische. I-Iaminelflcisch, Kalbfleisch, Wild, Gefliigel, 
Ksche uiid Obst widerstaiideii der Faul~iiss in einer Kohlensaureatmos- 
phare n u r  k u r z c  Z e i t .  - 111 einrm Gemisch von Kohleiisaure und 
K o h l e n o x y d  blieb das Ochsenfleisch gleichfalls Wochen lang gut, 
zeigte aber ausserlich nicht die graue Farbe,  sondern war  wie im 
Innern fleischr0t.h. Nur zeigten sich ail der Au'ssenflache einzelne 
runde Schimmelbildungen. welche sich schon bei leiser Heriihrung ah- 
losten. Eiii geeigneter Apparat zur Conserrirung ist ein Cylinder von 
verzinntem Weissblech, in welchen die Kohlensiiure von unten durch 
ein enges Rohr eingeleitet wird, das nach Fiillurig, eberiso wie das, 
nus deni Deckel ausftihrende Ableit.ungsrohr durch eineri Quetschhahn 
verschlossen wird. Der  Ra.nd des Deckels taucht, urn luftdicht zu 

Untersuchungen iiber die physiologische Oxydation r o n  
M. N e n c k i  und N. S i e b e r  (Journ. p r .  Chem. 26, 1-40). In Fort- 
setzung friiherer Versuche (diese Ben'chte X V ,  85) errnitteln die Ver- 
fasser , dass die Bildring der G~hrongsmilchsarire hei dcr Einwirkung 
von Alkalien auf Traubenzucker (diese Berichte TV, 346) auch bei 
vollkonimenem Abschluss der Lrift stattfindet. Eine Liisung , welche 
in 100 ccm 5 g Dextrose und 10 g Kalihydrat enthalt, absorbirte bei 
40° inrierhalb 4 Tagen den Sauerstoff aus einem abgeschlossenen Luft- 
quantum vollstandig, iind riahm innerhalb 13 Stunden 14.5 pCt. vom 
Gewichte der in  Losung vorhaiidenen Dextrose an Sauerstoff auf. 
Die Menge der bci dieser Oxydation gebildeteii Kohlensaure betrug 
nicht ganz 2 pCt. vom Gewichte der Dextrose. Bei Einwirkung von 
Alkalicarbonaten auf Zucker entsteht keine Milchsaure , dagegen wird 
Sauerstoff aufgenommen. 2.5 g Zucker ahsorbireii in einer Losung 
von 1.25 g Natriunicarbonat in 500 ccm Wasser - ringefahr &em 
Geha1t.e der Butter an Alkalicarbonat entsprechend - bei Rrut- 
temperatur in 15 Tagen 0.120 g Sauerstoff. Aehnlich wie Zucker 
absorbiren Eiweiss und Peptoii Sarierstoff bei Gegenwart von iilka- 
lien. Die Sauerstoffabsorption durch eine alkalische Losiing von 
Glritiii ist schon verschwindend klein. Die Beobachtung I I i i f n e r ' s ,  

schliessen, in eine mit Glycerin gefiillte Ririne. Schotten. 



dass feucht.es Fibrin bei 40" allmklig Sauerstoff aufnimmt und Kohlen- 
s lure  abgiebt, bestiitigen die Verfasser, finden aber die Sauerstoff- 
a.bsorption erheblich geringer als I I i i fn  er. - Blutserum und seriise 
Fliissigkeiten absorbiren bei Gegenwart von Alkali und bei Brut- 
tempwxtur Sauerstoff in merkbarer !&m,ae, Gewebssafte besitzen diese 
Eigeiischaft in geringerem Maasse. Leucin, Glycocoll und Tyrosin ab- 
sorbiren in Verdiinnungeri und bei einem Sodagehalte, wie sie ini 
'l'hierkiirper wahrscheiiilicli sind, kaum merklichr Mengen von Sauer- 
stoff. Ebenso verhalten sich Fettsaureri in alkalischer Liisung. Etwas 
kraftiger absorbiren verdiiiinte alkalischc Liisungen vnn Ncurin mid 
voii Harnsaure. Durch besoridare Vrrsuche stellen die Verfasser fest, 
dass die von ihnen beobacht.eten Oxydationen nicht, etwa durch zuerst 
erfolgende Hydratationen bedingt sind und constatiren , dass beim Er- 
hitzen von Eiweiss mit eirier 10 procentigen Kalilijsuiig zwar eine 
merkbare Sauerstoffabsorption statt,firidet, dass eine solche aber fehlt 
bei der Zersetzung von Eiweiss durcli Schwc~felsiiure, oder Trypsiri- 
liisung, welche frei von Spaltpilzen ist. - Die von dem Verfasser 
gemessenen Oxydationen der friiher genanriten Stoffe durch den in- 
differenten Sauerstoff st.eheii a n  IntensitLt weit zuriick gegeniiber den 
in den Organismen verlaufenden Oxydationserscheinungen ; es miissen 
daher zur Erklarurig der energischen Sauerstoffabsorption in den leben- 
den Geweben noch andere chemische Vorgange in Betracht gezogen 
werden. - Die Frage, ob bei der Oxydation des Zuckers und der Harn- 
slure  in alkalischer Losung das Auftreten von atomistischem Sauer- 
stoff nachweisbar ist , priifen die Verfasser in einigen Versuchen, in 
welchen den Lijsringen jener Stoffe, welche bei Hruttemperatur rnit 
Luft geschuttelt werden, Benzol zersetzt wird. Es zeigte sich, dass 
das Beiizol unter diesen Umstanden keinerlei Oxydation zu Phenol 
erfuhr, was der Fall hatte sein miissen, wenn atomistischer Sauerstoff 
bei jener langsamen Oxydation aufget,reten ware. - I m  Weiteren 
discutiren die Verfasser die Beziehungen des Sauerstoffs zum Leben 
der Zelle, wobei sic? gegeri H o p p e  S e y l e r  polemisiren, welcher die 
chemischen Vorgiinge, welche bei der Faulniss stattfinden, mit den 
wahrentl des Lebens in deli Organismen verlaufenden Processen in 
Parallele gestellt hat. Die Verfasser praecisiren ihre Ansicht.eri iiber 
den Vorgang der Oxydation in den Organismen dahin, dass die Funk- 
tion der die Oxydatioii bewirkerideii Zellen zunachst darin besteht, 
sehr leicht oxydirbare stark reducirende Matelien zu bilden , unter 
welchen: wctnn nicht als die einzige so doch als die hauptsachlichste, 
das :tus labilem Hiweissmolekiil bestehende Plasma ZU betrachten ist. 
Diese Eiweissmolekiile miissen eberisn wie Kupferoxydul oder Heiiz- 
aldehyd schon durch molekularen Sauerstoff oxydirbar sein und gleich- 
zeitig atomistischen Sauerstoff abspalten, wodurch im %ellinhalt vor- 
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handene, durch molekularen Sauerstoff nicht verbrauchbare Substanze~i 
oxydirt werden. - I n  einem 2. Theile der vorliegenden Arbeit. wird 
iiber Versuche berichtet , welche die Oxydationsvorghge irn Organis- 
mus des Diabetikers zurn Gegenstande haben. Der  Diabetiker ver- 
waridelt eingegebene pflanzensaure (milchsaure und citronensaure) 
Alkalien ebenso vollstiindig in Alkalicarbonate wie der norrnale O g a -  
nismus. Auch d m  Benzol wird wie im Organismus bei Diabetes in 
gleicher Weise zu Phenol oxydirt , wie unter sonst. normalen Verhalt- 
nissen. D:L die Milchsaure im Organismus des Diabetikers vollkornmen 
verschwindet, wahrend der Traubenzucker unverindert ausgeschieden 
wird, so ist der Gedanke nahe Legend, dass die Ursache des Diabetes 
Mellitus in dern Vnvermiigen des Organismus Traubenzucker in  Milch- 
saurr oder andere Sauren zu verwandeln, liegt. Die Versuche, das 
Vorhandensein eines Fermentes in den Geweben nachzuweisen , durch 
welches der Zucker in Milchsaure unigewandelt wird, fiihrten zu einem 
negativeii Ergebniss. Bnumanu. 

Ueber des Vorkommen von Milchsaure im Harn bei Krenk- 
heiten und die Oxydetion in den Geweben der Leukhischen 
yo11 M. N e n c k i  und N. S i e b e r  (Joum. pr.  Chem. 26, 41-47). I n  
der alteren Literatur finden sich viele Angabeii iiber das Vorkommen 
yon Milchsaure im normalen Ham. Auch das Auftreten dieser Slure 
in pathologischen Harnen ist haufig angegeben, aber meiat nicht. sicher 
constatirt worden. Salze der Milchsaure sind bis jetzt nur an dem 
Ham von mit Phosphor Vergifteten und bei Trichinose im reinen Zu- 
stande gewonnen worden. Xach den Beobachtungen der Verfasser 
fehlt die Milchsaure im normaleii Harn stets. Der  Harn eirier Patientin 
mit lienaler Leukamie enthielt bei mehreren Untersuchungen keine 
nachweisbaren Mengen von Milchsiiure. Der Harn der Patientin ent- 
hielt sogar dann noch keine Milchaaure, nachdem derselben in 2 Tagen 
20 g milchsaures Natrium eingegeben worden waren. Nach Eingabe 
von Benzol wurden indessen geringere Mengeii Phenol als unter nor- 
nralen Umstiinden erzeugt und das Vermiigen Renzol zu oxydiren war 
dernnach bei der leukzrnischen Patientin sehr herabgesetzt. 

Ilnumanir. 

Zur Geschichte der basischenFaulnissprodukte von M. N e n c  k i  
(Journ. p r .  Chem. ‘LG, 4i-52). G a u t i e r  und E t a r d  beschrieben 
kiirzlich (Compt. rend. 94, 1601) zwei von ihnen bei der Faulniss des 
Fischfleisches isolirte basische Produkte. Nach Verfasser ist eines 
derselbeir, welchem G a u t i e r  und E t a r d  die FormeI CeH13N zu- 
schreiben, identisch mit einer Base, welche Verfasser schon VOF 

6 Jahren aus den Fausnissprodukten der Gelatine isolirt hatte, und 
Bsrirhtc d. D. cheni. Gesellschnlt. Jnhrg. X V  176 
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welche die Zusammensetzung des Collidins Cs Hi1 N besitzt, aber mit 

Ueber den aktiven Sauerstoff und die Entstehung von Wasser- 
stoffsuperoxyd von K i n g z e t t  (Chem. News 46, No. 1192, S. 141). 
Verfasser bespricht die von M. T r a u b e  (diese Berichte XV, 659) 
geltend gemachten Ansichten uber die Entstehung des Wasserstoff- 
superoxyds bei der langsamen Oxydation von Metallen bei Gegenwart 
von Wasser. Nach T r a u b e  sol1 hierbei der Wasserstoff (H2) direkt 
mit einem Molekul Sauerstoff ( 0 2 )  eusammentreten ohne dass aktiver 
Sauerstoff auftritt. Verfasser findet eine bessere Erklarung der be- 
treffenden Beobachtungen in der Annahme, dass der Sauerstoff seine 
Valenz wechselt und nicht nur 2- sondern auch 4werthig auftritt. 

letzterem nicht identisch ist. ’) Raurnann. 

Banmatin. H (0 = 0. :H). 

Pepton als Material fiir Zuckerbildung in der Leber von 
?J. S e e g e n  (PJCqer’s Archiv 28, 99-129). Diese Untersuchung 
scliliesst sich an die in diesen Berichten XIV, 2589 referirte an. 
A) F u t t e r u n g s v e r s u c h e :  H u n d e  von 3.5 bis 27.5 k g  erhielten 10 bis 
98 g Darby’sches  Pepton in wgsseriger LGsung, meist in mehreren 
Portionen, j e  2 ,  1 und ‘/2 Stunde vor dem Tode. Den getodteten 
Thieren wurde sofort die Leber entnommen und darin der vorhandene 
Zucker sowie die nach Einwirkung von Salzsaure als Zucker erhal- 
tene G e s a m m t k o h l e h y d r a t e  titrirt, auch das G l y c o g e n  quanti- 
tativ bestimmt.. Wahrend nun nach S e e g e n  und K r a t s c h m e r  
(PJzYger’s Archiv 22 und 24) die Hundeleber gewohnlich 0.45-0.55 pCt. 
Zucker enthalt, ergaben S e e  g e n ’ s  Bestimmungen nach Peptonfutterung 
n u r  in zwei FBllen Bhnliche Zahlen, in acht anderen Fallen war der 
Leberzncker auf 0.87-1.45 pCt. v e r m e h  rt. 

B) I n j e c t i o n s v e r s u c h e :  Nerkotisirteii Hunden von 4-12 kg 
wurde 7.7-11.3 g Pepton in 50 ccm Wasser gelost, in die P f o r t a d e r  
gespritzt und nach 10 bis 40 Minuten der Zuckergehalt der Lebern 
zu 0.90-1.27 pCt. gefunden. such der Zuckergehalt im Blnte der 
L e b e r v e n e n  fand sich in diesen Fallen vermehrt (0.25-0.43 pCt. 
gegen 0.1 6 und 0.17 pCt. bei normalen narkotisirten Controlthieren). 

c )  Das Pepton, welches, in die Blutbahn eingefuhrt, wie ein 
narkotisches Gift wirkt, konnte vielleicht die Zuckerbildung befordern 
ohne selbst das Material dafur abzugeben. Dagegen sprechen fol- 
gende Versuche: Fein zertheilte uberlebende Massen frischer Leber  
wurden mit Peptonlcsnng und geschlagenem Blute an massig warmem 
Orte digerirt, bei continuirlicher Durchleitung von Luft. Nach 1 bis 

I) M. Nencki ,  Ueber die Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei 
der Fiulniss rnit Pankreas. Bern 1876. 
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8 Stundeii fmiden sich 2.5- 3.9 pCt. Leberzacker und 4.8- 8.4 pCt. 
Gesammtkohlehydrate (als Zucker titrirt), dagegcn in den Control- 
portionen ohne Peptori nur 2.1 - 3.0 pCt. Leberzucker und 3.3 bis 
6.9 pCt. Gesarnmtzurker. Verfasser schliesst ails diesen Versuchen 
und aus dem geringen I’eptongehalt der Lcber und des Lebervenen- 
blutes, dass die Leber eiiic der Hauptstiitten fir die Umwandlung 
des in  die Blutbahn eingefiihrten Pepton und der Leberzucker eines 

Ueber die Labung des Magens von M. S c h i f f  (WCger’s 
Awhiv 25, 343-382). Verfasser vertheidigt seine Lehre, dass nach 
Verdauung einer reichlichen Mahlzeit das Pepsin aus dem Magensaft 
verschwindet und erst wieder auftritt. wenn gewisse \)peptogene(< 
Substanzen auf irgend welchem Wege in das Blut aufgenommen wurden, 
(Archiv f u r  physiol. Heilkunde 1858, Archives des sciences phys. et nut. 
1877) gegen die Kritiken voii H r i d e n h a i n  (PJliiger‘s Archiv 19, 149, 
Hennann‘s IIandb. der Physiol. 6 ,  153) und G r i i t z n e r  (Neue Unter- 
suchungen uber Rildung und Ausscheidung des Pepsins, Urealan, 1875). 

Findet in der Milch eine Case‘inbildung suf Kosten des 
Albumins statt? von S c h m i d t - M i i h l h e i m  (Pjtugers Archiv 28, 
243-254). K c m m e r i c h  bejahte obige Frage auf Gruiid von Ver- 
suchen, in dencn frische Milch tiei K 6 r I ) e r t e m p e r a t u r  digerirt 
wurde. Verfasser wiederholte diezc Versuche uiid fand im Gegentheil 
eine mit der Dauer der Digestion wachsende i i b r i a h r n e  des C a s e i n  
(in 6 Stunden urn 4.17 pCt., in 8 Stunden urn 9.45 pct . ,  in 24 Stunden 
urn 16.59 pCt.), linter erheblicher Rildung \-on P e p t o n ;  das A l b u -  
m i n  blieb dagegen n n v e r g n d e r t .  - Die Restinimimgen geschahen 
nach H o p p e  S e y l e r .  Die letzten Theile des Casei‘n wurden mit 
Tbeilen des Filtrats auf das Filter gebrarht, dann rnit Alkohol und 
mit ne ther  gewaschen; das Filtrat zur Ausfiillung dcs Albuniin uriter 
Zusatz von etwas iieiier Essigslure aufgekoclit, die abfiltrirte Flusbig- 
keit auf YO ccm eingedampft und die dabei abgeschiedenw Albumin- 

der Produkte dieser Umwandluiig sei. Herter. 

Ilcrter. 

flocken rnit der Hauptrnasse verebiigt. Irerter. 

Beitrage zur Kenntniss der Eiweisskorper der Kuhmilch von 
Schmidt- .Mii lheirn (pJ71ger’s Archzv 2 8 ,  287-31’2. Aus den1 milch- 
wirthschaftlichen Institute zii Proskao). Aus des Verfassers Kritik 
der Angaben iiber den nicht coagulirbaren Albuminstoff der Milch sei 
erwahnt, dass das I I o f f n i  e i s te r ‘sche  Verfahren, (Kochen mit Essig- 
saure uiid darauf folgendes Kochen mit Bleioxyd und etwas Rleiacetat) 
nicht nur die Eiweissktiirper, sondern auch Peptan entfcrnt und dilss 
ferner die Gegenwart des Milchzuckers und des gelben Farbstoffs der 
Milch die Biuretreaktion des Peptons stark beeintrgchtigt. Zur Be-  

176* 
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s t i m m u n g  des P e p t o n s  in der M i l c h  versetzt Verfasser 20 ccm 
derselben rnit 20 ccm Wasser, sattigt rnit Kochsalz und fiigt 40 ccm 
Eisessig -Kochsalzmischung (1 Eisessig auf 5 Volumen concentrirter 
NaC1-Liisiing) hinzu, nach einem alteren, neuerdings von S a l k o w s  k i  
empfohlenen Verfahren; der Niederschlag wird rnit derselben Mischung 
ausgewaschen, das Piltrat, ahnlich wie in H o f f m e i s t e r ’ s  Methode 
(Chem. Centralbl. 1880) rnit Phospliorwolframsiiure gefdlt , der ent- 
standene Xiederschlag auf dem Filter rnit verdunnter Salzsaure ge- 
waschen , in Natronlauge gelost und die vorsichtig mit Kupfersulfat 
versetzte Liisung zur colorimetrischen Hestimmung benutzt (diese H e -  
richte 9111, 934). Aiich das Filtrat der H o p  p e - S e y l e r ’  schen Casei’n- 
und Albumin-Restimmung eignet sich zur Dosirung des Pepton. I n  frischer 
Kuhmilch fand Verfasser 0.08-0.19 pCt. (im Mittel 0.13 pCt.) Pepton, 
2.21-2.64 pCt. (im Mittel 2.43 pCt.) Casei‘n und 0.29-0.44 pCt. (im 
Mittel 0.38 pCt.) Albumin. Schon bei Zimmerwarme, in  hoherem 
Maasse aber bei Korpertemperatur v e r r i n g e r t  sich das Case i ’n ,  
wahrend sich das P e p t o n  v e r m e h r t  (in rinemFalle bis aiif0.33 pCt.), 
doch stets in geringerem Masse als das Casei‘n abniinrnt. Es handelt 
sich hier urn einen Gahrungsprocess, denn nncli Einwirkung ron Siede- 
hitze sistirt derselbe, nicht aber unter dem Eirrfluss von Carbolsaure 
0.5 pCt. odcr Salicyls%urc 1 pCt. Das Ferment verhalt sich nicht 
wie Pepsin, denn durch vorubergehende Einwirkung von Natronlauge 
wird es nicht zerstort. Fur die milchwirthschaftliche Teclinik folgt 
aus obigen Beobachtiingen , dass die Milch in miiglichst frischem Zu- 
stande zu verkRsen ist. Herter 

Ueber dss Methtimoglobin von L. S a a r b a c h  (PJlugers Archiv 
28, 382- 388). Verfasser (vergl. diem Berichte XV, 383) vertheidigt 
die J ii d e r  h o 1 m ’ sche Auffassung des Methihoglobin als eiiies Per- 
oxyhiimoglobin (1. c. SIV,  2288) gegen H o p p e - S e y l e r  (1. c. XV. 
538). Nach ihm kanii bei allmaliger Reduktion von Methihoglobin 
durch Schwefelamnionium das Oxyhiimoglobin - Spectrum beo bachtet 
werderi, ebenso bei allmihlicher Oxydation von Hamoglobin zu 
Methamoglobin durch Kaliumchlorat. Abbildung benutzter Apparete im 

Ueber e k e  eigenthiimliche, reducirende Subetane im Harne 
bei innerem Gebrauch von Terpentin von H. J. V e t l e s e n  
(PJliiSer’s Archiv 28, 478 - 486 ). Bei nicht zu lange fortgesetzter 
Einnahme von 30 Tropfen Terpentiniil pro die enthielt der Harn von 
Patienten cine Wismuthoxyd und Kupferoxyd (unter Abscheidung von 
Oxydul) reducirende Substanz, 0.76 - 0.35 .pCt. Traubenzucker ent- 
sprcchend, durch Hefe langsam und unvollstiindig (unter Bildung von 
Alkohol?) vergahrend, optisch inaktiv, durch rerdiinnte Salzsiure selbst 

Original. Ilertrr. 

bei niedriger Temperatur zerstorbar. Herter. 
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Beat immung des Z u c k e r s  im diabetisohen Harn durch Ggih- 
rung von A n t w e i l e r  und P. B r e i d e n b e n d  (PJliiSer’s Archiv 28, 
179- 196). Verfasser gebeii eine Modifikation dcr Rober t s ’schen  
Methode (Edinburgh med. jl. October 1861), welche friiher von S m o -  
l er  ( A r c h .  f. unksensch. IIeilkunde 1864, p. 256) und Manasse i ‘n  
(Centralbl. med. Wisseirsch. 1872, p. 551) gepriift wurde und auf der 
D i f f e r e n z  des s p e c i f i s c h e n  G e w i c h t e s  v o r  und n a c h  der Giih- 
r u n g  beruht. Zur Beschleunigung der Gahrung dient hohe Tempe- 
ratur und Zusatz von Niihrsalzen, zur Erleichterung der Filtration die 
Erzeugung eines Niederschlages von Bleichromat. 100 ccm Ham 
werden mit 10 g ansgewaschener I-Iefe, 2 g Kaliumnstriumtartrat und 
2 g Kaliumphosphat 2 - 3 Stunden bei 30 - 34O gahren lassen, dann 
mit 10 ccm Kaliumchromat und 10 ccm einer aquivalenten Bleiacetat- 
liisung versetzt, filtrirt und das specifische Gewicht des Filtrates (R), 
sowie dasjeiiige des unvermischten Hams (A) mittelst Pyknometer oder 
Urometer bestimmt. Der  Procentgehalt des Harns an Zucker ist 
= (A + D - B) x 263. D, der Werth, um welchen das specifische 
Gewicht des Hams durch die obigen Zusatze vermehrt wird, wurde 
zii 0.0178 festgestellt. Zum Beispiel Harn vom specifischen Gewicht 
1.0405 und einem Zuckergehalt von 6.32 pCt. (Iiach K n a p p ) ,  wog 
nach der GBhrung 1.0345, woraus sich 6.26 pCt Zucker berechnet. 
Man kanri die Filtration sowie den Zusatz von Kaliumchromat und 
Bleiacetat umgehen, wenn man nach Absatz des grossten Theiles der 
Hefe die dariiber stehende ausgegohrene Fliissigkeit decantirt und daa 
specifische Gcwicht derselhen 1%’ bestimmt. Der  Zuckergehalt berechnet 
sich dann = (A + D’ - H‘) x 218. D’ = 0.022. Die Resultate fallen 
ungefahr so genau aus wie nach obigem Verfahren. Bei einem Uro- 
meter rnit sicherer Ablesung von 0.0005 scheint die iintere Grenze fir 
obige Methode bei einem Zuckergehalt von 0.109 pCt. zu liegen. - 
Verfasser theilen auch Bestimmungen des Zuckergehaltes durch Dosi- 
rung des gebildeten A l k o h o l s  mittelst des G c i s l e r ’ s c h e n  V a p o r i -  
m e t e r s  mit. Es wurde dazu entweder direkt der rnit obigen Zusltzen 
gegohrener Harn (nach AusEllung der Kohlensaure rnit L iebig’scher 
Rarytmischung und Filtration) oder das Destillat benutzt , und 9 i  g 
Alkohol = 180 g Zucker gerechnet. Herter. 

Einige B e m e r k u n g e n  iiber Protoplasma ron 0. L o e w  und 
T h .  B o k o r n y  (PJliier’s Archiu 28, 94, 97). Vertheidigung der 
HHrn. Verfasser gegen eine Kritik ihrer Schrift ))Die chemische Ursuche 
des Lebem von E. B a u m a n n  (Deutsche Literaz%rzeitung 1882, No. 16). 
Vergl. diese Berichte XIV, 2508, 2589. Herter. 

Ueber Sauerstoffauescheidung von Pflansenzel len im Mikro- 
spektrum von Th. W. E n g e l m a n n  (Pfliiger’s Archie 27, 485-490). 
Verfasser setzte seine Untersuchungen (diese Berichte XIV, 259 1) fort, 
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unter Anwendung eines von C a r l  Z e i s  8 angefertigten, im Original 
beschriebencn Mikrospektralapparates. Es wurde a n  griinen, gelben 
und blaugriinen Zrlleri irn Gaslicht ond im Sonnenlicht experirnentirt. 
Das Maximum der Wirkung kornmt nach E n g e l m a n n  dem r o t h e n  
Licht (zwischen B und C )  z u ,  nach P f e f f e r  (Pflanzenplr~ysiologie I, 
1881. 2 l l ) ,  D r a p e r  und S a c h s  dagegen dern g e l b e n ;  letztere expe- 
rimeiitirten aber an rnakroskopischen Objekten, und das rothe Licht 
wird nach E n g e l m  a n  n von den oberflachlichsten Chlorophyllschichten 
derselben zu stark absorbirt, urn auf die innere Hauptrnasse derselben 
noch kdf t ig  eiiiwirken zu kiinnen. Herter. 

Ein neuer Hiilfsmpparat e u r  Spektralanalyse vou H ug o 
S c h i i l z  (PJliiger’s Archiv 28, 197-199). Vcrfasser beschreibt ein 
zerlegbnres Doppelkastchen mit parallelen Glaswandungeu , welches 
zwei verschiedene Flussigkeiten ubereinander aufninimt und zur Ver- 
gleichung ihrer Absorptionaerscheinungen dient. Ilerter. 

Analytische Chemie. 

Maassmnelytische B e s t h u n g  und Trennung der Metalle 
von A. E. H a s w e l l  (Repert. d. analyt. Chern. 1882, 243-250). Ver- 
fasser hat es unternomrnen, an der Hand des Werkes von E. F l e i s c h e r :  
) )die  T i t r i r r n e t h o d e  a l s  s e l b s t a n d i g e ,  q u a n t i t a t i v e  A n a l y s e c  
die Maassanalyse der am hiiufigsten vorkommenden Metalle uiid deren 
maassanalytische Trennung nach dem heutigen Startde der analytischen 
Chemie zii priifen und, wo es von Vortheil erschien, Atere Methoden 
sowohl der Trennung, wie der Bestimmung durch neue bewahrtere zu 
ersetzen. 

Z u  diesem Zwecke werden in 4 Tabellen die Trennungen und 
maassanalytischen Bestimmungen folgender Gruppen von Metallen an- 
gefiilirt : 

Tabelle I. 
Metalle der Gruppe V: Cadmium, Wismuth, Kupfer, Silber, Blei. 

Tabelle 11. 
Metalle der Gruppe VI : Arsen, Zinn, Antimon nebst Quecksilber 

(Edelmetalle, Gold und Platin werden nicht angefuhrt). 

Tabelle 111. 
Metalle der Gruppen TI, 111 und IV: Eisen, Aluminium, Chrorn, 

Mangan, Zink, Cran, Nickel, Kobalt, alkalische Erden. 


