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Base von der Zusammensetzung des Piperidins erhalten habe, die ich 
aber trotzdem einstweilen mit diesem nicht fur identisch halten kann. 
Das Goldsalz dieser Base scheint iiamlich lijslicher, das  Platinsalz 
schwerer loslich ale die entsprechenden Piperidinverbindungen. 

Die Analyse des Platinsalzes, das in gelben glanzenden Blattchen 
krystallisirt, gab folgende Zahlen: 

Gefunden Ber. fiir (CS Ht1 NIP Pt Ch Hi 
c 20.2 20.7 pCt. 
H 4.8 4.2 7l 

P t  34.03 33.6 

Diese letztere Base konnte allerdings auch das doppelte Molekulttr- 
gewicht besitzen und ein D i p e n t a m e t h y l e u d i a m i n  sein, was ich 
von der oben erwiihnten Base, ihrer leichten Fliichtigkeit wegen, 
nicht glaube. 

280. A. Poehl: Eur Lehre vom Pepton. 
(Eingegangen am 7. Mai; verlesen in der Sitzung von Hrn. A. Pinner . )  

Meine vorlaufige Mittheilung (diese Berichte XIV, 1355) hat eirien 
Theil meiner Arbeit iiber Pepton gebracht und eingeliend habe ich 
dieselbe in einer Inauguralschrift I) kiirzlich veroffentlicht. Nachstehend 
will ich in Kurzem den Bericht iiber diese Untersuchungen abstatten. 
In Hinsicht der Eigenschaften des Peptons erwiesen sich alle Angaben 
von E i c h w  a l d a )  iiber Pepton, welches er durch kiinstliche Verdauiing 
von Hiihnereiweiss erhalten und von ihm in Colloidsacken gefuuden 
mit dem von mir dargestellten Seruui- und Fibrin-Pepton iiberein- 
stimmend. Somit kiinneu wir die Existenz nur eines Peptons an- 
erkennen. 

Mit Alkohol gefiillt ist dns Pepton ein weiaser, zartflockiger 
Niederschlag ; im Wasserbade eingetrocknet, eine gelbliche, briichige, 
sehr hygroskopische Masse, die sich in wenig Wasser ausserordentlich 
leicht und in der Kiilte zu einer durchsichtigen, farblosen Fliissigkeit 
aufliist. Diese Losung wird durch Kochen nicht veraudert. Siiure 
und Ferrocyaukalium rufen keine Fallurig hervor. Ma1 y (Handbuch 
der Physiologie von L. H e r m a u n ,  1680. V. Band, I. Th., 102) 
stimmt dieser Reaktion nicht vollig bei, er sagt: >Gelbee Blutlaugen- 

l) A. Poehl. Ueber das Vorkommen und die Bildung des Peptone, ausser- 
halb des Verdauungsapparates und iiber die Riickverwandlung des Peptons in 
Eiweiss. St. Petersborg, 1862. 

E i c h  w ald. Die Colloidentartung der Eierstijcke. Wiirzburg 1665, 57. 



salz in Verbindung mit Essigsaure giebt keinen Niederschlag und das 
wird gewiihnlich als Differenzreagens zu den eigentlichen ICiweisskiirpern 
betrachtet, die dadurch gefallt werden; dnch liisst sich liaufig in sehr 
sorgfiiltig dargestelltem Fibrinpepton noch ein kleiner Niederschlag 
c~halten, nicht im Eiweisspepton. 

Hei Versuchen, die ich in dieser Richtung angestellt, konnte icli 
in reitien Peptonliisungen einen snlchett Unterschied zwischen Eiweiss- 
peptnn und Fibrinpepton nicltt finden und habe vielfach sogar recht 
concentrirte Fibriitpeptonliisungen mit Essigsaure und gelbem Hlut- 
laugensalz gepriift, ohne einen Niederschlag zu erhalten. Die Ursachen 
zu dirsem Widerspruch mit N a l y  wird wohl in einer ungeniigenden 
Ehtfernng des Eiweisses liegen oder es waren vielleicht bei Ma1  y’s 
Versuchen die nschstehend beschriebeneii Hedingungen zur Ruckver- 
wandlutig des Peptons in Eiweiss vnrhanden. 

Zitcatz 1 on concentrirter Salpetersaure und Ammoniak farbt die 
Liiwng dunkelgelb. Dagegen geben Metallsalee uiid Gerbsiiure flockige 
Niederschlage, die, wenn die Losuug concentrirt ist, augenblicklictr 
eiiitreten uiid zuweilen so volui~iinos sind , dass sie die Pliissiqkrit 
vollkommen austullen ; - ist liingegen die Fliissigkeit \erdiinnt , so 
ersclieiiieii die Niederschllge nur nitch einiger Zeit , sn dass man bci 
Hiiclitiger Uiitersucliung glaubrn kiinnte, es wurde iibeihaupt niclits 
gefkllt. Dennoch wird das Pepton, wenn die Losung desselheii niir 
wirklich neutral ist, durch neutrale Mrtallsalze stets vollsthndig grfallt 
und die Niederschliige setzen sich immer g:rnz gut ab, sn dass die 
Fliisdgkrit sich vollkommen klart. 

H o p p e - S e y  1 ~ r  giebt im Handb. d r r  phys. und path. Aual. 1875, 
24s an,  dass Pepton weder durch Bleizucker, noch durch basisches 
Bleiacetat fillbar ist; in seiner physiologischeri Chemie von 1879, je- 
doch S. 228 gieht rr die F:illting des Peptons mit bitskchem Hlci- 
acetate zu. 

Meitie Vcrsuche ergaben mir das Resultat, dass selbst in ter- 
diinnten Peptoiiliisungeii basisches Bleiacetat Fallung resp. Triibung 
h e n  nrruft. Wits jedneh die Bleizuckerlikung anbetrift, so erhllt inan 
eine Fdlluiig n u r  b e i  A b w e s e n h c i t  freier Siiurr iind in  nicht all- 
zoverdunnten Liisungen. Bleizuckrr reagirt alkalisch ; zudem verliert 
Bleizucker beim Trocknen iiber 1000 C. mit Wasser gleichzeitig auch 
etwas Saure. Letitere Umstande haben vielleicht dazu heigetragen. 
im Hleizucker ein besseres Fiilliingsmittel fur Pepton zu erkennen, 
a19 eq wirklich der Fall ist. Die Fallung mit basischem Bleiacatat 
srtzt sich selbst aus rerdiinnteren Liisungen schnell und grossflockig 
ab,  wahrend die Fallung mit neutralem Bleisalz sich selbst in con- 
centrirten Lijsiingen als gleiclt rnlssige Triibung darstellt. 
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Die Flllungen mit Kupfersalz und Eisensalz konnte ich nur in 
concentrirteren Losungen erhalten. Dieses macht erklarlich, dass 
K u h n e  (Lekrbuch d. physiol. Chem. S. 48) sagt, Peptone wiirden 
durch Kupfervitriol und Eisenchlorid uberhaupt nicht gefallt. Anderer- 
seits hat K ii h n  e mit neutralem Bleiacetat Faillungen erhalten. 

Gegenwart von freier Saure verhindert das Auftreten der Nieder- 
schlage mit Salzen der schweren Meralle g a n z  oder doch t h e i l -  
w e i  s e ,  so dass die Fallung unrollstandig auftritt; nur basisches 
Bleisalz im Ueberschusse zugesetzt, bewirkt jedesmal eine Fallung, 
indem natiirlich die Saure dadurch neutralisirt wird. Gerbsiiure be- 
wirkt i m m e r eineii braunlichen , flockigen Niederschlag in Pepton- 
losungen, m o g e n  d i e s e l h e n  n e u t r a l  o d e r  s c h w a c h  sauer  
r e  a g i r e  n; doch bei alkalischer Reaktion tritt dieser Niederschlag 
nicht ein, wohl aber die Niederschliige von den Metallsalzen. Mi l lon’s  
Reagens giebt in einer neutralen PeptonlBsung eine braunliche, flockige, 
beim Erwarmen sich rothende Farbung. 

Es stimmen uberhaupt die Angaben in  der Litteratur iiber das 
Verhalten des Peptons zum Millon’schen &,%ens nicht iiberein; 
E i c h w a1 d verweist gleich Kii h n e auf die beim Kochen des Peptons 
mit dem Reagens auftretende, fiir die Eiweissstoffe charakteristische, 
rothe Farbung. Nach C. G. L e h m a n n  und M e i s s n e r ,  H e n l e s  
und P f e u f e r ’ s .  Zeitschr. 3. Reihe, Bd. VII, S. 7) tritt dagegen solche 
Farbung nicht ein. Bei Versuchen, die ich angestellt, erhielt ich in 
neutralen, wie ttuch schwachsauren Peptonlosungen mit M i l l  o n ’ s  
Reagens einen Niederschlag, der beim Erwarmen rothe Farbung 
annahm. 

In c o n  c e n  t ri  r t e n ,  n e 11 t r  a l e n  Peptonlosungen giebt absol titer 
Alkohol eineii flockigen Niederschlag, der irn verdunnten Weingeist 
leicht liislich i>t. S a u r e  oder a l k a l i s c h e  Peptonliisungen werden 
dnrch Alkohol so gut wie gar nicht gefXllt. 

Die abweicbenderi Angaben uber die Eigenschaften des Peptons 
linden zurn Theil ihre Erklaruiig durch die Darstellungsmethode deb- 
selben und specie11 spirit hierbei die Entfernung cles Eiweisses eine 
wesentliche Rolle uiid andererbeits erentuelle E’lulitisseinwirkung. So 
z. B. erliiilt man beim Entfernen deb Eiweisses nach H o f m e i s t e r  
(Zeitschr. f. physiol. Chemie 1V. p. 263) durch Erwarmen mit Bleiosyd 
eiii Produkt. welches kein Pepton mehr ist,  sondern ein Z e r s e t z u n p  
produkt. welches kein optische. Drehungsvermogen aufweist. 

Als die beste Methode zur Entfernung voii Eiweisskorpern hat 
sic11 das zuerst von I I o p p e - S e y l e r  in  Varschlag gebrachte Verfahren 
des Kochens mit essigsaurein Eisenoxyd erwiesen. 

Bei Fiiulnisseinwirkung erhielt ich ein Produkt, welche* :die 
Eigenschaften des Peptons aufwies . bis auf folgende I-nterscliiede : es 
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verliert das optische Drehungsvermijgen und das weiter erwahnte 
Riickverwmdlungsvermijgen ; es wird nicht ron  basischem Bleiacetat 
gefiillt , wird van Aetzkali unter Trimethylaminbildung leicht zersetzt 
und desgleichen auch von unterbromigsaurem Natron unter Stickstoff- 
abspaltung. Dieses der FIulnisseinwirkung unterworfene Pepton - 
nenne ich P t o m o p e p t o n  - und werde in nachster Mittheilung 
Naheres dariiber bringen. 

Noch mehr als die Darstellungsmethoden sind die in der Litera- 
tur in  Anwendung gebracbten quantitativen Peptonbestimmungsmetho- 
den mit bedeutenden Fehlerquellen verbunden. So z. B. kann man 
nach Entfernung des Eiweisses nach H o f rn e i  s t e r durch Erwiirmen 
niit Bleioxyd die Peptonbestimmung unmoglich polarimetrisch machen, 
da  das Resultat zuweilen negativ, doch stets zu gering ausfallen wird. 
Bei colorimetrischen Bestimmungen dagegen werden die Zersetzungs- 
produkte, welche die Biuretreaktion gleichfalls geben, mitbestimmt. 

Meine Versuche iiber das Vorkommen des Peptons im thierischen 
Organismus ausserhalb des Verdauungsapparates betrafen anfangs ver- 
schiedene Falle von renaler Albuminurie, spater stellte ich meine 
Untersuchungen am Harne Hochfiebernder an, und zwar hauptsachlich 
bei Abdominal- und Flusstyphus und Pneumonieen. Dae Material zu 
den circa 300 Harnanalysen erhielt ich aus der Klinik der medici- 
nischen Akademie und zwar vorwiegend aus der Klinik von Prof. 
E i e h w a l d  und kam zum Resultat, dass 65.3 pCt. der Harne Hoch- 
fiebernder quantitativ nachweisbare Mengen Pepton enthalten. Ferner 
ergab es sich, dass in jedem eiweisshaltigen Harn von saurer Reaktion 
Pepton nachgewiesen werden konnte. Zur Zeit des Liisungsstadiums der  
croripijsen Pneumonie waren die Peptonrnexigen im Harne recht be- 
triichtlich. Die griisste Menge in einem solchen Palle betrug 15 pCt. 
Pepton. Wird der Harn des Kranken durch irgend welche Urnstande 
neutral oder alkalisch gelassen, so verringert sich resp. schwindet der 
Peptongehalt im Harne. Eine noch bemerkenswerthere Thatsache be- 
steht darin, dass in vielen Fallen, in denen der saure Harn sich frei 
von Eiweiss erwies, aber peptonhaltig war, sich sofort Eiweiss zeigte 
und der Peptongehalt verringert erschien, sogar schwand, sobald durch 
irgend welche Ursachen die Reaktion des Harnes alkalisch wurdr. 

I n  einem Falle yon Leukamie wurde der Peptongehalt mehrfach 
in Gegenwart VOII betrachtlichen Mengen Leuciri und Tyrosin gefunden. 

Ausser im Harxi habe ich auch in verschiedenen sputa  Pepton 
gefunden. Auch irn Inhalte vom Ovarialcysten war  dieser Bestaxid- 
theil nachgewiesen. Schliesslich muss ich auch der Untersrichung einer 
Krebsmasse erwahnen, in welcher Pepton nachgewiesen war. 

h’ur in dem Umstande, dass M a i x n e r  mit Bleihydrat die Treiiiiurig 
des Albumins ausfiihrt, kann ich mir die Erscheinung erklaren, dass 
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er bei renaler Albuminurie und iiberhaupt in den von ihm angefiihrten 
Fiillen keine Spuren von Pepton finden konnte. 

Ferner muss ich noch eines Umstandes erwiihnen, der die Aus- 
fiihrung der Analyse eines solchen Harna betrifft, der Pepton enthllt. 
Es wird niimlich bei Harnanalysen, in denen der Harnstoff durch Ti- 
tration mit Mercurnitrat bestimmt ist, ein eventueller Peptongehalt im 
Harn das Resultat fur Harnstoff zu hoch ausfallen lassen. Gewiihn- 
lich wird nach Entfernung des Eiweiss, wenn salches vorhanden, 
der (peptonhaltige) Harn mit Mercurnitrat titrirt. Hierbei muss man 
beriicksichtigen, dass das Pepton von Mercurnitrat rnit dern Harnstoff 
zusammen gefallt wird. Auf Grund einiger Versuche, die ich an- 
gestellt , urn in solchen Fiillen eine Correktur des Harnstoffbefundes 
zu ermiiglichen, habe ich nachstehenden Modus in Anwendung ge- 
bracht. Ich berechne nach gewiihnlicher Weise den Harnstoffgehalt 
aus dem Ergebniss der Titration und bestimme darsuf den Pepton- 
gehalt im Harn polarimetrisch. Schliesslich bringe ich flir jeden 
1 Theil des gefundenen Peptons 0.24 Theile Harnstoff in Abzng. 
Letztere Zahl habe ich gefunden durch , vergleichende Titrirungen von 
Harnstoff losungen, denen bestimmte Mengen Pepton zugefiigt waren. 

Nachdem ich mich experimentell davon iiberzeugt, dass der Harn 
an und fiir sich keine peptischen Eigenschaften aufweist, stellte ich 
uuf Grund der von Prof. E i c h  w a l d  friiher angegtellten Experirnente 
( E  i c h w a l  d ,  Colloi'denentartung der Eierstijcke. Wiirzburg. 1865. 
pag. 66) extraintestinale Peptonisationsversuche ohne Mangansaftferment 
an, um obenerwahnte Erscheinungen zu erkliiren. Eichwald hat  narn- 
lich gefunden, dass tliissiges Hiihnereiweiss nach Einwirkung einer 
schleimhaltigen Fliissigkeit (Bronchialschleirn einer Katze) bei Luft- 
abschluss und Bluttemperatur n a c h  e i n i g e n  W o c h e n  in Pepton sich 
verwandelt. 

Feinzerkleinertes Nierengewebe (einer Kalbsniere) liess ich auf 
das Serum von Pferdeblut einwirken und versetzte die Mischung rnit 
verdiinnter Salzsiiure bis zur ausgesprachenen sauren Reaktion. Der  
Versuch wurde in 4 Gliisern gleichzeitig ausgeftihrt. Dieselben wurden 
in einen Briitofen mit einer Temperatur von 30-35O C. gestellt. Es 
ergab sich, dass nach 3 Stunden bei Priifung eines der G k s e r  auf 
Pepton sich ein reichlicher Gehalt desselben schon nachweisen liess. 
Die Trennung des Eiweiss wurde mit der  Eisenmethode und die 
Diagnose auf Pepton wie im 11. Kapitel beschrieben ausgefiihrt. Nach 
weiteren 3 Stunden, also nach 6 Stunden, ergab die approximative 
Schatzung eine wesentlichere Steigerung des Peptongehaltes. Das 
3. Glas konnte nach 9 Stunden nicht sofort in Arbeit genommen 
werden nnd ea wurde durch voriibergehendes Einsetzen in siedendes 
Wasser der Process unterbrochen, wiihrend das 4. Glas der Ein- 
wirkung der Temperatur des Bfitofens iiberlassen blieb und erst den 

Meine Versuche bestanden in Folgendem: 
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niichsten Tag, nachdem im Ganzen 22 Stunden verflossen waren, in  
Untersuchung genornmen, die gleichzeitig mit dem Glase No. 3 aus- 
gefuhrt wurde. Die Peptonmenge erwies sich in beiden Versuchs- 
proben sehr gross und bei der approximativen Schiitzung war  im Glase 
No. 4 nur wenig rnehr gefunden als im Glase No. 3. 

Naclidem ich solche giinstige Resultiite bei Einwirkung von Nieren- 
gewebe auf Rlutserum erhalten, machte ich aiich einige Versuche an 
Blutfibrin. 

Aus frisch entleertem Blut, das ich in sehr grossen Quantitiiten 
a.us dern benachbarten Schlachthause empting , wurde durch Schlagen 
Fibrin erhiilten , dasselbe durch andaueriides Kneten in iifters ge- 
wechseltem, weichem und ausserst schwach amrnoniakalisch gemachtem 
Wasser gereinigt, bis es eine vollkomnien weisse Farbe angenomrnen. 
Darauf wurde t!s zerfasert, mit 1.5 procentiger Salzsiiure iibergossen, 
worin es ziernlicli schnell zu einer durchscheinenden gallertartigen Masse 
aufquillt. Mit derartig bereitetem gequollenern Fibrin wurden 6 Glaser 
.(bezeiclrnet niit No. 1-G) jedes rnit 30 g gequollenem Fibrin beschickt, 
darauf in  jedes Glas 3 g zerkleinertes Nierengewebe (Kalbsniere) ge- 
bracht. welches in das Fibrin, ohne Wasserzusatz, rnit einem Glasstab 
hineingeriilirt wurde, wo sie einer Ternperatur von 30-350 C. aus- 
gesetzt wurden. Gleichzeitig stellte ich zum Vergleich in den Briit- 
ofen dirs Glas (No. 7) rnit gequollenem Fibrin allein ohne jeglichen 
Ziisiitz, ein anderes No. 8 mit Zusatz voii 20 g verdiinnter Salzsaure 
{ 1 procentig). ferner rioch zwei Gliiser No. 9 und .10 rnit j e  30 g 
gequollcrieni Fibrill und 20 ccrn norrnalen abgestandenen, filtrirten 
Hirrnes, i i i  welchent die Abweseiiheit von Pepton, wie auch Mucin, 
vordem constatirt war. 

Sclioii iinch ciner halben Stunde war in den Glasern No. 1-6 
11111 die Stiicke v o i i  Nierengewebe herum deutlich eine Verfliissigung 
w;ihrnehrnbar. Dits Glas No. 7 war iiriveriindert. In  No. 8 war ein 
grosser Theil der Fliissigkeit von gequollenem Fibrin aufgenommen. 
In  No. 9 tind 10 war eine Verlnderung nicht sichtbar. Der  Inhalt 
des Glases No. 1 wurde einer qualitativen Prufung auf Pepton unter- 
worfeii, dessen Gegenwart auf das Evidenteste nachgewiesen werden 
konllte. 

Nacli 2 Stimdeti hiitte in den Gliisern No. 2-6 sichtlich die Ver- 
flussigung zugenornmeii und es hatten sich urn die eiiizelnen Stiicke 
des Nierengewebes grosse Hiife von klarer, durchsichtiger Masse ge- 
bildet. Iler Inhalt des Glases No. i blieb unverilndert. In  No. 8 
war alle Fliissigkeit \-on gequollenem Fibrin aufgenornmen tind der 
gaiize Inlialt dcs Glases bildete eine zusarnrnenhiingende Gallerte. In  
No. 9 iiiid 10 liatte das Fibrin ein geringeres Volumen angenommen 
und war oKenbar diircli die Einwirkung des Harnes, resp. seiner Salze 

Herirlitc cl. V. rliem. ( :~se l l~cba l t .  Jahrg. XI’]. 76 
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geschrumpft. D e r  Inhalt des Glases No. 2 wurde einer colorimetri- 
schen Peptonbestimmung unterworfen. D e r  Gehalt an Pepton ermies 
sich = 0.3 pCt. 

Nach 3 Stunden hatte die Verfliissigung in den Glasern No. 3-6 
wesentlich zugenommen, und zwar der Ar t ,  dass die Hiife um die 
Nierenstucke zum Theil schon zusammengeflossen waren und die 
Flussigkeit, die sich gebildet, war  schwach gelblich gefarbt und ziem- 
lich klar. D e r  Inhalt der Glaser No. 7-10 erwies sich als un- 
verandert. Die colorimetrische Bestimmung des Peptons im Glase 
No. 3 erg:bb = 0.5 pCt. 

Nach 10 Stunden hatte sich in den Glasern 4-6 fast die ganze 
Masse zu einer ziemlich klaren Flussigkeit geliist, wahrend das Nieren- 
gewebe sichtlich unverandert blieb und mit dem geringen Rest des 
Fibrins zu Boden gesunken war. No. 7 und 8 vollkommen unver- 
andert. I n  No. 9 und 10 war der uber dem geschrumpften Fibrin 
stehende Harn  etwas triibe geworden; der Inhalt beider Glaser 
wurde auf Pepton gepruft, doch konnte die Gegenwart von Pepton 
nicht nachgewiesen werden. 

Der  Inhalt des Glases sub No. 4 ergab einen Gehalt von Pepton 

Nach 24 Stunden war sichtlich eine Veranderung in den Glasern 
sub No. 5 und 6 nicht eingetreten bis auf das Schwinden der geringen 
zuriick gebliebenen Fibrinmenge. I n  No. 7 war gar keine Veranderung. 
I n  No. 8 waren an der Glaswandung aus dem gequollenen Fibrin ge- 
ringe Mengen einer klaren Flussigkeit ausgetreten. Eine Prufung des 
Inhaltes des Glases No. 8 auf Pepton ergab negatives Resultat. Im Glase 
No. 5 wurde die Peptonbestimmung gemacht und gefunden = 1.4 pCt. 
Der  Inhalt der Glaser No. 5 und 6 erwies sich wie auch der Inhalt 
der iibrigen Glaser als geruchlos. Der  lnhalt des Glases No. 6 wurde 
nach 26 Stunden auf Indol und Tyrosin gepriift. Die Gegenwart von 
Indol konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, auch Tyrosin wurde 
nicht gefunden. 

Bus Obigem ersehen wir, dass das Nierengewebe auf Serum- 
albumin und Fibrin offenbar peptonisirend wirkt und zwar ist die 
peptische Wirkung eine recht energische. Der  Vergleichsversuch No. 8 
wies nach, dass bei Einwirkung der Salzsaure unter gleichen Be- 
dingungen auf Fibrin Peptonisation nicht stattfindet. Dem Versuch 
No. 9 und 10 bin ich weit entfernt die Bedeutung beizulegen, dass 
damit dem Harn uberhaupt die Moglichkeit abgesprochen wird, unter 
Umstanden peptisch zu wirken. \Vie wir wissen hat B r i i c k e  ein 
peptisch wirkendes Ferment aus grossen Mengen Harn gewonnen, und 
ich beabsichtige mit diesem Versuch nur darzulegen, dass ein normaler, 
klar filtrirter Ham, als solcher, keine peptische Wirkung hat und dass 
die Peptonisation nicht etwa dem in den Nieren zuruckgebliebenen 

= 1.2 pct .  
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Ham zueuschreiben whe.  Leider habe ich nicht mit dem Harn des 
geschlachteten Kalbes, dessen Nieren ich verwendet, gearbeitet, was 
natiirlich mehr iiberzeugend fiir diese Behauptung ware. Dafiir kann 
ich aber anfiihren, dam ich mit Nierengewebe zu verschiedenen Zeiten 
und in grosser Anzahl Verdauungsversuche angestellt und die Peptoni- 
sation von Fibrin mir n i e  ausgeblieben war. 

Die Versuche mit Nierengewebe geben geniigende Erkltirung dafiir 
ab,  dass ein eiweisshaltiger Harn bei saurer Reaktion stets Pepton 
aufweisen muss, wie solches auch meine Harnuntersuchungen ergeben 
haben. H o f m e i s t e r  berichtet uns zwar die Untersuchung eines 
Hundeharns, der eiweisshaltig aber peptonfrei war l). Die Erklarung 
jedoch zu diesem Befunde kann ich mir n u r  damit machen, dam Hof-  
m e i s t e r  die Trennung des Eiweiss vom Pepton wahrscheinlich rnit 
der von ihm in Vorschlag gebrachten Bleimethode ausgefiihrt, die, wie 
in Cap. I1 nachgewiesen, Verlust von Pepton bedingt. 

Um sich eine Erklarung dafiir zu geben, wie das Pepton rnit 
grosser Regelmassigkeit und in betrachtlichen Mengen bei croupiiser 
Pneumonie im Stadium der Losung in dem Harn auftritt, stellte ich 
Versuche an, um die Einwirkuiig des Lungeiigewebes auf Fibrin zu 
priifen. 

Es wurden ahnlich den friiheren Versuchen 6 Glaser rnit je 3 0 g  
gequollenem (in 1.5 pCt. Salzsaure) Blutfibrin beschickt, in jedes Glas 
3 g zerkleinerte frische Kalbslunge eingeriihrt und darauf der Ein- 
wirkung einer Temperatur von 30-350 C. unterworfen. Die Ver- 
fliissigung war nach einer halben Stunde schon sehr deutlich um die 
einzelnen Stiicke der Lunge sichtbar. Die qualitative Prufung auf 
Pepton wies den Gehalt desselben rnit Evidcnz nach. Nach 2 Stun- 
den hatte die Verfliissigung zugenommen, so dass am Boden des 
Glases die Flussigkeit schon zum Theil zusammengeflossen war, eine 
klare, schwach gelbriithliche LBsung bildend. Der Gehalt des I’eptons 
erwies sich in einem der Glaser = 0.45 pCt. Nach 4 Stunden hatte 
sich der griisste Theil des Fibrins verfliissigt, die Lungengewebstiicke 
hatten scheinbar sich nicht verilndert und stiegen an die Oberflache 
der Fliissigkeit. Die quantitative Bestimmung des Peptons ergab zum 
Resultat 0.86 pCt. Pepton. Nach 12 Stunden hatte sich fast die ganze 
Masse gelost. Der Inhalt der Glaser stellte, bis auf die Lungensticke, 
eine gelbliche, leichtbewegliche Fliissigkeit dar und bei Bestimmung 
der Menge des Peptons wurden = 1.93 pCt. gefunden. Nachdem zu 
einem der zuriickgebliebenen Glaser noch 20 Tropfen SdzsPure 
(1.5 pCt.) zum Verdauungsgemisch zugefiigt worden, liess man weitere 
12 Stunden das Glas im Briitofen stehen. Der Inhalt ergab 2.48 pct. 
Pepton. 

I) H o f m e i s t e r ,  Z. f. physiol. Chem. 1881, p. 140. 
76* 
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Die Lunge hat somit auch peptische Wirkung und ein Zusatz 
von Salzsiiure hat, wie auch bei kiinstlichen Verdauungsversuchen rnit 
Magensaft, eine Anregung der Peptonisation bewirkt. Die peptische 
Wirkung des Lungengewebes ist offenbar energischer , als diejenige 
des Nierengewebes. 

In Folge der giinstigen Resultate der Peptonisation von Eiweiss- 
kiirpern rnit Nieren- und Lungengewebe , stellte ich auch Versuche 
mit dem Gewebe des Duodenums und des Diinndarms an. Die Ver- 
suche ergaben, dass auch hierbei Peptonisation stattfindet, wenn auch 
in geringerem Grade. 

Die in neuester Zeit vertiffentlichten Arbeiten von Ad. W u r t z  
und E. B o u c h u t  (Compt. rend. 89, p. 425) iiber das Verdauungs- 
ferment von Carico Papaya forderten mich zu vergleichenden Ver- 
suchen rnit dem von W u r t z aus dem Milchsaft der Pflanze dargestell- 
ten Ferment BPapai'na auf. 

Ech wandte mich deswegen an verschiedene Quellen in's Ausland, 
urn das Papai'n, wie auch die Pflanze selbst zu erhalten, wurde jedoch 
noch vor Einsendung der gewiinschten Objecte Zeuge der Verwandlung 
des Fibrins in Pepton durch Einwirkung eines pflanzlichen Organis- 
mus. In einer der bei Seite gestellten Flaschen rnit gequollenem (in 
1.5 pCt. Salzsaure) Fibrin hat sich der Schimmelpilz entwickelt und 
um daa Mycelium desselben herum war das Fibrin vollkommen ver- 
fliissigt; eine Priifung auf Pepton ergab die Gegenwart desselben. 
Nachtrbgliche Versuche rnit kiinstlicher Verpflanzung von Penicillium 
glaucum auf gequollenes Fibrin ergaben auch Peptonisation. 

Nach Ankunft des Papai'n, sowie der Carica-Papaya-Blatter von 
G e h e  & Co. stellte ich rnit denselben Versuche an und es ergab sich, 
dass die Blatter von Carica Papaya in feinzerkleinertem Zustande 
ebenso gut Peptonisation bedingen, wie das Papai'n. Ich stellte nach- 
trtiglich auch Versuche an mit zerkleinerten Bitittern von verschiede- 
nen Dikotyledonen und die Peptonisation von gequollenem Fibrin ging 
in ausgezeichneter Weise vor sich, und zwar erhalt man auf diesem 
Wege ausgezeichnet farbloses Pepton. 

Die Verfliissigung des Fibrins unter Bildung einer klaren Fliissig- 
keit beginnt schon nach Verlauf von l l /a  bis 2 Stunden. 

Aus obigen Versuchen ersehen wir, dass sowohl thierisches, wie 
pflanzliches Gewebe Eiweisskijrper in Pepton iiberfiihrt. 

Ich lialte es noch fiir durchaus nothig zu erwahnen, dass solche 
extraintestinale Peptonisationsversuche in Gegenwart von zuviel Salz- 
&we,  z. B. mehr als 2.5 pCt. vollkommeri misslingen kiinnen. Unter- 
sucliuiigen iiber die Hemmiingsmittel der Peptonisation habe ich bereits 
i n  Angriff genommen. 
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Die Peptonisation habe ich stets niir bei saiirer Reaktion eintre- 
ten gesehen uiid dieser Umstand steht in scheinbarem Widerspruch 
zu dem Faktum, dass in Colloi'dflussigkeitett, in denen Lakmus tieiitrale 
Reaktion aufweist, E i c h  w a1 d Peptonbildung constatirt hat. Do& 
macht schon E i c h w a l d  (1. c. p. 55) darauf aiifnierksarn, dass niir 
das freie (durch Hitze coagulirbare) Albumin in die Peptonbildung 
hirteiitgezogen wird, wahrend das Natronalbiiminat unrerlndert bleibt. 
Die Eiweisskiirper spielen die Rolle einer Silore. folglich ist in eitter 
Flussigkeit , in der freies Albiiinin vorharideit ist , freie Siiiire ver- 
tretett. 

Scliliesslich halte icli es tioch fur nothwendig darauf zu verwei- 
sen, dass die vergleichende Physiologic in den verschiedenen Variatio- 
nen des Nutritionsprocesses niederer Organismen ut is  eine Menge von 
Analogien fur eine Peptonbildung, wie ich sie beobachtet, bietct '). 

Doc11 da man die Peptonbildung bis jetzt niir Enzymen eiischrieb, 
die dern Verdaiiungsapparat zukommen, so wiirden oft in der ver- 
gleiclienden Physicdogie Organe, welche Verflussigung von Fibriliflocken 
bedingten, d s  specifische Verdauungsapparate angesprochen. Das Er- 
gebniss unserer Versuche Iasst zur Genuge die Unzullssigkeit eincr 
solchen Schliissfolgerung erkennen. 

I i r u  k e  nbe rg  2, hat niiter rielen anderen die fur iins besonders 
interessaiite Beobachtung geniacltt, diiss selbst ein so einfaclies proto- 
plasnintisches Gebilde, wie das Plasmodium der Mycomyceten ein 
peptisches Eitzym enthiilt. ( In  dcr Verfliissigiing von rohern iind Re- 
kochteni Fibrin, wie gekochtem Hiihnereiweiss bei Gegenwart des 
Plasmodiums fand I i r u k  e n b e r g  den Beweis fur die Anwesenlieit des 
Enzyms). Bei Gclegenheit der Untersuchungen iiber den Verdauungs- 
modus der Actinien verweist K r i i k e n b e r g 3 )  mit Recht, iinter An- 
fuhrung einiger ttachstehend besprochener literat ischer Iklegc,  diLSS 
viele tiormale, wie pathologischc intestiti:ile uiid extrnirttestinde Pro- 
cesse bei den hiiher organisirtrn Formen manches Uebereiustimmende 
mit dent Verdaiiungsmodus der Ciilcnteraten bieten werdeii. 

I) Vcrgl. K r it k e n  I )  erg :  Untersuchungcn aus dcni physiologischcn lnstitut 
Hcidelberg I. 327-340. Vcrgl. pliysiologisclie Studicn an den 
Kiistcn tlcr Adria 18SC). I. Abtlieilung p. 35 - 77. 1V. Abthcilung p. 35 
-44. V. Alitliailong p. 55-71 i ind  L b o n  FrQt lbr icq .  (Jahrcsher. dcr 
Thierchemie 1578, p. '300.) 

?) 1; r u kcnbc rg, Untcrsucliungen aus dcm physiol. Institiit. Hciclelbcrg. 
Bd. 11. Heft 3, p. 273. 

3) I i  r 11 krn b c r g ,  Vcrgl. physiologischc Studien an den liiisten der Adrin. 
1S80. I. 1). 55.  

I[. 1). 1-44. 



1162 

Einige an meine Lungenpeptonisationsversuche erinnernde Er- 
scheinungen finden wir bei K r u k e n b e r g  angefiihrt. W. Fi l ehne l )  
beobachtete nlmlich eine enzymatische Wirkung mit dem Filtrate des 
Auswurfs zweier an Lungenbrand leidender Kranken. Verwerthen 
lassen sich diese Versuche nicht, da hierbei vielleicht von Fgiulniss- 
erscheinungen die Rede ist. Auch die Beobachtung, welche B i l l ro th  
gemacht hat, dass der in der Wunde liegende Theil des Catgut zu- 
weilen schon in 3 Tagen resorbirt wird, findct in der Peptonisation 
seine Erklarung. 

Eichwald') hat direkt den Nachweis geliefert, dass die Verln- 
derungen, durch welche daa Albumin fliissiger, pathologischer Produkte 
resorbirbar gemacht wird, in Peptonisation bestehen. Hierher gehoren 
namentlich alle jene Falle, in denen flussiges Eiweiss sich in Contakt 
mit Mucin befindet und diese Falle sind bei der aueserordentlich wei- 
ten Verbreitung des Schleimstoffes zahlreich genug, ferner die Er- 
scheinung von Vereiterung verschiedener Epithelialgewebe und Binde- 
substanzen und die Resorption entziindlicher Exsudate und hydropischer 
Ergiisse aus serosen Hohlen. Splterhin hat Eichwald3)  eine Reihe 
von Versuchen angestellt , bei denen Hunden grossere Mengen (300 
-500 ccm) Blutserums in die Pleura eingespritzt wurden. I n  ver- 
haltnissmassig sehr kurzer Zeit, 2-3 Tagen, war die Flussigkeit bis 
auf den letzten Tropfen resorbirt. Wurde nicht so lange gewartet, 
sondern die riickstiindige Portion der unvollsttindig resorbirten Fliissig- 
keit der Pleura entnommen und vergleichsweise neben dem injicirten 
Blutserum analysirt, so wurde stets im Riickstande ein weit geringerer 
Gehalt an gerinnbarem Eiweiss nachgewiesen, dafiir aber eine Menge 
von Eiweisspepton, welche zu den minimalen, i n  Blutserum nachweis- 
baren Mengen in gar keinem Verhiiltniss stand. R indf l e i sch4)  er- 
kennt die von E i  c h w a1 d beschriebenen Erscheinungen der Verande- 
rung von Colloi'dsubstanzen der Eieratockcysten auch in der Tuber- 
kulose. Eine solche Peptonisation glaubt L u d w i g  in den Lungen 
Phthisischer annehmen zu diirfen; er setzt voraus, dass die verkaste 
Tuberkalsubstanz bei der Korpertemperatur derartige Verlnderungen 
eingeht und dass ihre Verfliissigung zur Bildung von Hiihlungen fiihrt. 

Dass die ZerstGrung gesunder Gcwebe durch carcinomatiise Herde 
durch Verflueeigung und Peptonisation bedingt wird, hat vieles Wahr- 

1) Filehne, Erlanger pliys. med. Sitzungsber. 1877, 11. Juni .  
2) Eichwald, Colloidentartung, p. 66. 
3, Eichw ald, Beitrsge zur Chemic! dor gowebbildonden Substanzen. 

4) Rindfleisch, Handb. d. spoc. Pathol. u. Therapie. Ziemsen. V. Bd. 
1583, p. 223. 

Clironische und akute Tuberkulose. p. 174. 
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scheinliche fiir sich und wird durch den Nachweis des Peptongehaltes, 
den ich bei Untersuchung einer Krebsmasse constatirt, unterstiitzt. 

Die Riickverwandlung von Pepton in Eiweiss ist eine Frage, 
deren Erorterung augenblicklich fir die physiologische Chemie von 
grosster Wichtigkeit ist und doch haben sich nur sehr wenige Forscher 
direkt an dieselbe gemacht und auch diejenigen, welchen sich diese 
Frage von selbst faat aufdriingte, haben dieselbe einem eingehenderen 
Studium nicht unterworfen. 

Ich halte mich dazu berechtigt, eine Riickverwandlung des Pep- 
tone zu Eiweiss zu erkennen, sobald ich das Pepton in einen Korper 
verwandele, der die fur die Eiweissstoffe anerkannt charakteristischen 
Eigenschaften aufweist. H o p  p e - S e y l e r l )  pracisirt in nachstehender 
Weise die fur Albuminstoffe charakteristischen Fiillungen: 1) durch 
starke Mineralsaure ; 2) durch Essigstiure oder Salzsliure und Ferro- 
cyankalium ; 3) durch Essigsaure und reichlichen Zusatz concentrirter 
Losung von neutralen Salzen der Alkalien oder alkalische Erden - 
darauf folgen einige Reaktionen, welche auch dem Pepton zukornmen. 

Wie ich bereits in meiner vorlaufigen Mittheilung erwahnt 2), 

haben meine Versuche mich zur Ueberzeugung gebracht, dass Pepton 
durch Behandlung rnit wasserentziehenden Substanzen, wie Alkohol 
und neutrale Alkalisalze in Eiweiss zuriickverwandelt wird. 

Es war bei Gelegenheit der Ausfiillung des Peptons rnit Alkohol, 
dass ich die Riickverwandlungserscheinung zuerst beobachtete. 

In  den Fallen, in denen ich die Fiillung mit Alkohol aus Pepton- 
losungen ausfuhrte, die neben Pepton auch neutrale Salze in grosserer 
Menge enthielten (eingcdampfte Peptonlosungen mit Chlornatrium- 
gehalt), war die Bildung von Eiweiss wesentlich erhoht. 

Versuche der Ruckverwandlung durch direkte Einwirkung von 
Glaubersalz gelangen mir auch. Ich liess Glaubersalzkrystalle irn 
eigenen Krystallwasser auf dern Wasserbade schmelzen und setzte 
feinzerriebenes Pepton hinzu. Das Pepton backte zu einer ziihen 
kleistrigen Masse zusamrnen und zeigte spater die Reaktion des 
Eiweiss. Diese Erscheinung trat, wenn auch in wesentlich gerin- 
gerem Grade, auch dann ein, wenn ich die Behandlung von trockenem 
Pepton mit Glaubersalz unter Erwarmung in einern Kolben rnit Riickfluss- 
kiihler vornahm. Bei andauernder Einwirkung von neutralen Sltlzen 
in Gegenwart von Alkohol auf Pepton habe ich als Riickverwandlongs- 
produkt eineii Eiweiaskdrper erhalten, der nicht nur die Reaktion mit 
Essigsiiure uitd Ferrocyankalium gab, sondern auch wesentlich a n  

’) H o p p e - S e yl e r ,  Handbuch der pbysiol. iind pathol. chem. Analyse. 
IV. Auflage, 1576, p. 224. 

!, A. Poelil, diese Rerichte XIV, 1353. 



seiner LSslichlreit in kaltem Wnsser eingebiisst hatte und durch con- 
centrirte Salpeterslure fallbar war. Naheres iiber die chemischen 
Eigenschaften der Riickverwandlungsprodukte aus Pepton werde icb 
in Nachstehendem anfiibren. 

Die Zeitdauer der Einwirkung von waaserentziehenden Substanzen 
scheint ein wesentlicher Umstand bei der Riickverwandlung zu sein, 
denn ich habe bei Ausfiillungen des Peptons rnit Alkohol bei kurzer  
Einwirkung desselben auf Pepton keine Riickverwandlung beobachtet. 

Die Versuche von v. W i t t i c h  und C o h n ,  in denen eine Riick- 
verwandlung von Pepton durch Einwirkung des galvanischen Stromes 
ZII ersehen ist, habe ich auch versucht und habe gleich H e n n i n g e r  
gefunden, dass unter den erwahnten Umstanden, also Leitung des 
Stromes durch eine mit Schwefelslure angesauerte Peptonlosung, eine 
Riickverwandlung nicht erfolgte. Als ich jedoch durch eine Pepton- 
losung, die vie1 Chlornatrium enthielt, andauernd den galvaniachen 
Induktionsstrom eines R u  hmkorff’schen Apparates leitete, erhielt ich 
in der Losung nachweisbare Mengen Eiweiss. Wahrscheinlich wird 
wohl auch v. Witt ich und C o h n  rnit einer Liisung gearbeitet haben, 
die bedeutenden Salzgehalt aufzuweisen hatte. 

Die wesentlichsten Verlnderungen im chemischen Verhalten , die  
ich bei den verschiedenen Riickverwundlungsstuferi des Peptons beob- 
achtet, bestehen im Auftreten genau derjenigen Eigenschaften, welche 
das Eiweiss wiihrend der Peptonisation verliert. Das Auftreten dieser 
Eigenschaften findet in der umgekehrten Aufeinanderfolge statt, wie sie 
bei der Peptonisation schwinden. 

Das erste Riickverwandlungeprodukt weist ausser den allgemeinen 
Peptonreaktionen die Fallbarkeit rnit Ferrocyankalium und Essigslure 
auf. Dieser Kiirper entspricht somit den Eigenschaften des p-Peptons 
von M eis s n  er. Ein weiteres Riickverwandlungsprodukt giebt ausser 
der Ferrocyankaliumreaktion mit concentrirter Salpetersaure eine Fal- 
lung - dieser KBrper trtigt also das Charakteristikum des n-Peptons 
von M c i s s n e r .  Bei weiterer Riickverw~ndlung bleiben die erwtihnten 
Eigenschaften bei und es tritt eine Schwerloslichkeit des Produktes in 
kaltem Wasser ein - eine Erscheinung, wie dieselbe M e i s s n e r  bei 
Metapepton beschreibt. Schliesslich erhalte ich die Fiillung durch 
Neutralsalze, das Produkt lBst sich nur beim Erwarmen in Wasser 
und scheidet sich beim Erkalten des letzteren wieder aus - es sind 
dieses also die Eigenschaften, die dem Parapepton eigenthiimlich sind. 

Ich fiihre hier die Parallele mit den von M e i s s n e r  beschriebenen 
Verdauungsprodukten deswegen an, weil e r  dieselben eingehend unter- 
sucht und beschrieben, ich kann mich jedoch in keiner Weise seiner 
Ansicht anschliessen , dass die von ihm bezeichneten Verdauungs- 
produkte keine allmahlichen Uebergange darstellen, sondern wohl- 
charakterisirte Verwandliingsatufen repriisentiren. 
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In  deli Eigenschaften roil Para- und Metapepton erkennen wir das 
Propepton von Schmidt -Mi i  h l h e i m ,  die Hemialburninose von K u h n e  
und auch den sogenannten Eiweisskorper von B e n  c e - J o n  es.  

Wie schon erwiihnt, haben wir einige AngnLen in der Literatiir, 
welche die obcn beschriebeneii Ruckverwaiidluiigen des Peptons atif- 
weisen, ohne dass die Rfickverwandlung als solche rrkaimt wurde I). 

Die Riic,krerwaiidlutigsversiiche des Peptons z u  Eiweiss habcn 
niich uiitrr Aridereni gelehrt, dnss ein Pepton welches durch Ein- 
wirkung voii Alkalien linter Erwiirmeri oder durch F~tilnisseiii\\.irkiing 
das optische Drehungsverniiigen eiiigebusst hat, das von mir geiiannte 
Ptomopepton der Riic.kverwandliing nicht iinterliegt. 

Uelier das Drehiiiigavc?rniijgerl des Peptons sind einige, wenn anch 
wiilersprecheride Angnben in der Literatiir vorhanden , docli sincl Be- 
stimmuiigen des specifischen Drehungsvermiigens unter Heobactitung 
der Abhaiigigkeit der specilischen Rotation von der Menge des Liisungs- 
niittels ineines Wisseiis nie ausgefiihrt. Daher stellte ich eingehendere 
Versiiche an 2, und fand, dass die verschiedenen Werthe fiir [u]” ,  
welche ich den verschiedenen Concentrationen der wiissrigen I’epton- 
liisung cntsprecheiid gefunden hahc, bei graphischer Darstellung eine 
gerade Lillie darstellen. Somit koiiiite die Veriindcrlichkeit der spe- 
cifischen Rotation ini gegcbcnen Fall durch die Formel 

ausgcdriickt werderi und irieine Ueobachtungen ergaben fur die Con- 
stanten A und B nachstehende mittlere Werthe, die wir in die erwii.hnte 
Formel einschalten, 

i n  welcher (1 den I’rocentgehalt an Wasser bezeichaet ((1 = 100 - p). 
Vwmittrlst dieser Glcichiing kann das specifisdie Drehungareruiiigen 
eiiier wlssrigeri Peptonlijsung jedweder Concentration gefiindrri werden. 

Ist, ( 1  = 0, so resultirt fiir [.I1, ein Werth, der mit der wirklichen 
specifischen Drehnng der optisch aktiven Sulist:tnz iibereinstinirnt, setzen 
wir dogegen (1 = 100, so crhalten wir fiir [n]D einen Werth,  wekher  
ala die specifisdie Rotation des Peptoris bei unendlich grosser Vrr- 
diinniing :ingesehcn werden k m n ,  

[U]D = A + H(1 

[.ID = -T 14.4i9-0.4929 ‘1: 

wcwi (1 = 0 ist, so wird [ i r ] ~  = - 14.479O, 
wenn (1 = 100 ist. so wird [u]I, = - 63.779”. 

Peptori stellt uiis sornit, einen Kiirper dar, der eine atiffallend hohe 
DiKerenz zwischeii dem spccifischen L)rebun~sverniiigeii der reinen 
Substanz und dcmjenigen beirn Maxiinurn der Verdunnnng aufweist. 

I) P o ~ l i  I .  Ut.li~.r tliis Vorkomnicn und dic Hildnng dcs Peptons susserldb 
dca Vcitl:iuiiinbrs:ippni.:ites wid iilier dic Kiickrcrw:iritlliing dcs Peptons in 
Eiweiss, S. 83-90. 

?) Hiendasellist. 
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s o  bedeutende Differenzen im Rotationsvermogen miissen durchaus 
bei polarimetrischen Bestimmungen des Peptons berucksichtigt werden, 
daher schalte ich den gefundenen Werth von [ a ] ~  in die Formel von 
B i o t  ein: 

a .  100 
= [.];I 

a .  100 ___ ~ 

= [-14.479-0.4939 (IOO-p)]. 1 ' 
. ~~ .- .- ~. 

p = 81.4368 * 1/202.881.: + 6639.554 . 

Mit Hulfe dieser Gleichung, in welcher p den Procentgehalt von 
Pepton, a den beobachteten Ablenkungswinkel und 1 die Lange des 
Beobachtungsrohres bedeuten, kanii in jedem Falle das Pepton polari- 
metrisch bestimmt werden. 

Die gefundencn Werthe fur das specifische Brechungsvermogen 
sind, wie wir aus der Tabelle ersehen, in direliter Abhangigkeit von 
der  Concentration der Peptonliisung , doch nehmen diese Werthe im 
Gegensatz zu den Werthen des specifischen Rotationsvermiigens mit 
Abnahme der Concentration gleichfalls ab. Beim Einstellen der ge- 

fundenen Werthe fur ' ! l  in ein Coordinatenrietz, in welchem die 

Procentmengen des Liisungsmittels ( q )  als Abscissen und die ent- 

sprechenden Werthe fur n-1 als Ordinaten eingetragen sind, erkennt 

man, dass die Veranderlichkeit der Werthe durch eine gerade Linie 
ausgedruckt wird. 

d 

d 

Wir  kiinnen also die Veranderlichkeit durch die Formel 
n- 1 

d 

ware also fur Pepton in wassriger Losung: 
n-1 

d 

-. .- - - A + Bcl reprasentiren. 

Die Gleichung zur Berechnuiig des specifischen Rotationsvermiigens 

= 0.4212 - 0.0008934 (1. -~ 

1st (1 = 0,  so erhalten wir den Werth, der mit dein wirklichen 
specifischen Itefraktionsrermogen des Peptons ubereinstimnit; setzen 

n-1 wir dagcgen (1 = 100, so erlialten wir fur ~ einen \\-crth, welcher 
d 

als das specifische Brc,chunSsrermiigen des Peptons bei unendlich 
grosser Verdunnung angesehen werden kann. 

n- I 
d 

n-1 
d 

\Venn q = 0 ist. so w i d  ~ = 0.4212. 

Wenn ( 1  = 100 ist: so wird ~ = 0.331G. 



Letzterer Wertlt 0.3316 stimmt auch fast vollkornnien mit dem 
qecitischen Brechungsvermogen des Wassers bei 4O0 C. lberein. 

.- 

Um die Stellutig des Peptons zu den genuinen Eiweisskiirpern 
zu erkllreit, bietet die Literatur vcwchiedene Ansichten, die wir, 
soweit dieselben das Pepton nicht als Zersetzungsprodukt des Eiweiss 
betrachten, i l l  Folgendtwi berlcksichtigen : 

n) Zwischen Eiweiss und Pepton ersieht T h i r y  eine I s o m e r i e .  
b) I I e r t h  erkennt in den Prote’instoffen die P o l y m e r i s a t i o n s -  

c) l h e  grosse Anzalil nantliafter Forscher erkennen im Vorgaitg 

d) Denis,  C .  S c h m i d t ,  S c h e r e r ,  E i c h w a l d  riud Hoppe-  

p r o d u k t e  ihrer Peptone an. 

der Peptonisation eine H y d r a  t a t i o  t i .  

S e y l e r  befurworten die Annahme eiiier Q u e l l u n g .  

Aus dern optischen Verhalteti des Eiwcipses waltrend seiner Pep- 
tollisirtiott glii11be ich unter Anderem eiiten Schluss aiif die Stellitng 
des  Peptoils zum Eiweiss riiachen zii kiinnen und dalier stellte icli 
cntslirediendc Versnclie an, indent ich eirte grosse Artzahl von Beob- 
aclitungen an Kallisblutfibrin wiihrend seiner Peptonisation niaclite. 
Es wurde glrichzeitig beobzichtet die Verinderung des Eiweiss zu 
verschiedenen Fallungsrnittcln, d;is optisclic Drehungsvertniigen , die 
Lic:htiircc~liongsel.scl~eitii~~i~eii uud das specitische Gcwicht. Das Nahere 
iiber diese Beobaclitungen ist tn1)ellarisch in ’ tiieiner Arbeit (nUeber 
das Vorkomnten wid dic Bilditng dcs Peptotis u. s. w. St,. Petersbiirg 
1882, pag. 16-17, 9G-102) zusamniengestellt. Dicse Beobarlitiingw 
tirg:dJeri utitcr .4ndercni zitni Resultat, diiss wllirend der Peptonisation 
des ICiwc4ss keirie I‘eriiirdetwng dt?s optisdieit Dreliutigsverinii,rrens 
nach\vc.isbw ist. 

Die Ilydratatioii i t t  dem Sinnc drs  Kintrittes voti \V:~sser i n  das  
Molekiil dcs Eiweiss bei dcr Peptoiiisation muss einc wesentliche 
Aoriderung in  der C.:onstitutiott, i l l  der Ancirdniing der Atiinic in1 Mi) -  

lckiil bedingcm nnd solchc E:rscheitiinig ist o h m  Eintluss nuf d:is 
optisclie R(it:ttiotlRvc‘rlttijgeti kiiutri denlcl):ir, d:iher sprechcit incine VW- 
suclte gegeii dic  Annnhnic~ einer Ilydr:ition, sowie :inch gegeti dicsjeriige 
dcr Isoriicsrie. Dicb Unvrrliiidct.licltkeit drr I~recliitii~aiiidic~~s. sowict 
cles specifisclirtt (:isniclitc>s, die Iiei tlcn I’r~~toiiisiiticinsversorlreti I ~ o b -  
:iclitrt wriidc, >privlit ge.gc.11 die lIypot1tc:sc. der l’olynicrie. dn ttiich 

1.a I I  dti I t l e i  ~~~ i iy i t i cren  Sulstnnzrti dry I%rectiurig:siiid(?x u ~ t d  clas 
sp,~(-iiisc.lit? (.;,>\viclit fiir die vcdiclitete Verliinditng zuiiiitnrtt. wiihrend 
clas sp3citiscllc H t ~ c c I t n u ~ . a r e r i i t i ~ ~ ~ ~ i  sich etwns wrttiinclei~t. T)ic IIyl)()- 
t h t w  d r r  l’olyuierisatioti fiiidct ziidem eiitcii west:ntlic,litm Eitiwaiid iii 
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der Existenz ganz allmlihlicher Ueberghge vom Eiweiss zum Pepton, 
denen entsprechend man eine sehr grosse Anzahl von Polymerieem 
annehmen musste. 

Alles obenerwiihnte berechtigt uns zu dem Schluss, dass vom 
einem chemischen Vorgang im Eiweissmolekiil wahrend der Peptoni- 
sation abstrahirt werden muss. Von all' den erwiihnten Annahmen 
blieb uns somit nur noch die Quellungshypothese zu betrachten iibrig. 

Die allmlihlichen Ueberglinge von Eiweiss zum Pepton unter 
Nachweis von Unterschieden, die sich ausschliesslich nur auf ihr Ver- 
halten gegen das eine oder daa andere Liisungs- oder Fallungsmittel 
beziehen, deuten wohl darauf hin, dass diese allmiihlichen Uebergangs- 
formen des Eiweiss zum Pepton nur verschiedene Quellbarkeits- und 
Liislichkeitszustiinde des Eiweiss darstellen. 

E i c h w a l d  hebt mit Recht hervor, dass bei Eiweisskiirpern in 
Folge ihres colloidalen Charakters dem Verhalten gegen Losungs- und 
gegen Fallungsmittel geringer Werth beizulegen ist und verweist hochst 
zutreffend zum Vergleich auf das proteusartige Verhalten des Kiesel- 
siiurehydrates , in seinen verschiedenen Quellungsverhaltnissen , gegen 
Liisungs- und gegen Fallungsmittel. 

Da zudem die Elemsntaranalyse keinen charakteristischen Unter- 
schied zwischen Eiweiss und Pepton aufweist und ferner das Gleich- 
bleiben des optischen Verhaltens des Eiweiss wahrend der Peptoni- 
sation darauf deutet, dass die Struktur im Molekiil des Eiweisses 
unverandert bleibt, so halte ich die Annahme einer Quellungserscheinung 
zur Erklarung der Peptonisation als hinreichend begriindet. 

Entsprechend der Quellungstheorie wiirde somit das Pepton den 
hiichsten Quellungszustand des Eiweisses darstellen. Der Umstand, 
daas das verschiedene Verhalten der Eiweisskiirper der peptischen 
Wirkung gegeniiber in direktem Zusammenliang mit ihrem Quellungs- 
vermiigen steht, spricht gewiss auch zu Gunsten der erwahnten 
Annahme. 

Die L6sung eines Eiweisskorpers andert, wie wir gesehen haben, 
wiihrend der Peptonisation bei gleichbleibender Wassermenge sein 
Drehungsvermiigen nicht; dagegen wird das Drehungsvermiigen des 
Peptons bei wechselnder Menge von Liisungswasser wesentlich beein- 
flusst. Die Differenz zwischen dem wirklichen specifischen Drehungs- 
vermijgen des Peptons = - 14.4790 und demjenigen bei unendlicb 
grosser Verdiinnung = - 63.779O ist eine so bedeutende, wie solches 
nur wenige Kiirper aufweisen. Da wir eine Veranderung in der 
chemischen Constitution des Peptons bei Liisungen verschiedener Con- 
centration nicht wohl annehmen kijnnen, so lasst sich in diesem Wech- 
sel des optischen Verhaltens bei verschiedener Concentration der Liisung 
nur eine bedeutende Veriinderlichkeit der molekularen Struktur erkennen, 
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Htinlicli wie sich Lai t  d o l t  die Aenderung des Drehnngsverniiigens fur 
die verschiedenen Mischuugen von Terpentind rind Alkohol erklart. 
Es ist denkbar, dass, wenn zwischen die Molekule einer aktiven Sub- 
stanz, die alle eine gleiche Anziehung aaf einander ausiiben, attdere 
Molekiile ciner inaktiven Substanz treten , welche mit einer abwei- 
chendeti Anzieliuiigsintetisitiit einwirken, dadurch eine gewisse Modifi- 
kution i n  der Struktitr der ersteren hervorgebracht wird; rind zwar 
kiirtnte man sich im gegebeiten Fnlle Dichtigkeitsverltidcriittgen des 
'locker gebundenen Molekiils, wie es dem Eiwciss resp. Pepton zukommen 
kanii, vorstellen. TXese Acnderung der Dichte braucht keineswegs 
mit I'olynierie verhutiden ZLI sein, sondertt es werdeii nur die Atome 
bei gleicher Anordnung im Raume itlher oder weiter zu einander ge- 
bracht, also nur der gegenseitige Abstand der Atome veriintlert. Die 
Aendcrung in der Aetlierdiclttigkeit, derert Dyssymetrie nach R i o t  
die optische Aktivitiit bedingt, wiire durch die grijsserc oder geriitgere 
Menge des Wassers modificirt und zwar wurde mit der zuttehn~enden 
Zahl der inaktiven Molekiile die erwihnte Wirkung sich ver- 
griissern. 

Die bedeuteiide Aeiiderung des specifischen Drehungsvermiigens 
giebt tins, wie wir gesehen, einige Helege fur die lockere Hindung der 
Atonie in, Eiweissmolekiil; einen Heleg jedoch dat'iir, dass liierbei 
keine cheniische Veranderung des Molekiils vor sich geht, erkennen 
wir in deli Refraktionsersclicirtuitgen , derin die Abnahme des speci- 
fischeit Brechungsverm~jgeiis ist mit der Verringeriing der Concent.ratian 
vollkoirimeii proportiottal und die Richtigkeit der Beobachtungeii findet 

11-1 
ihren Beweis darin, dass bei Berechnung des Werthes fur - 

d 
bei uitendlicher Verdiirtnung ein Wcrth erhalten wird, der dern speci- 
fisclien Refraktionsvermiigen des Wassers entspricht. 

Von eineni w d e r e n  Stadium der physikalischen Eigelisc.haften 
dcs Peptons, sowie verglcichender Untersuchung des Eiweiss wiihrend 
der Peptonisation, diirften wir wichtige Sufschlusse iiber die Struktiir 
des Liweissmolekiils erwarteii. Nebert den optischen Constanten waren 
h:iuptsiichlich Bestintniungcn der Tranapirntionszeit (Zeit des Durch- 
flusses der Fliissigkeiten durch Capillaren), sowie l<eobaclittingen iiber 
das specifische Voluinen uiid iiber die Danipfspatinung, wie iiber die 
Siedepnnkte ron verschiedenen Eiweiss- resp. Peptouliisungeu von 
grijsster Wichtigkeit. Die Erscheinung der inolekularrti Aenderungen 
inn Eiweissmolekiil wiihrend der Peptotiisation, sowie bei der Riick- 
verwaiidluitg des Peptons zu Eiweiss, die wir niit Qitcllurigserschei- 
ittingeti vergleicliett, muss niit den physiknliscltcn Aeusseruiigeti noth- 
vendig im engsteti Zus:rntmenhang stehen. Wir br;iucheti hier nur 
:in die Resultate, die R i o t ,  G r a h n m ,  L a n d o l t ,  G l a d s t , o n e ,  Nail- 
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mann und insbesondere J. W. Brii h l  an Kohlenstoffverbindungen 
erzielt haben, zu erinnern, um einen Beleg beizubringen, dass in der 
Untersuchung der Wechselbeziehungen der physikalischen Eigenschaften 
bei organischen Verbindungen eine die giinstigsten Erfolge versprechende 
Methode der naturwissenschaftlichen Forschung begriindet ist. 

St. P e t e r s b u r g ,  April 1883. 

231. Hermenn W. Vogel: Ueber die verschiedenen Modi- 
flkationen des Bromeilbers und Chloreilbera. 

(Eingegangen am 9. Mai.) 

I. Broms i lbe r .  

Im Jahre 1874 veriiffentlichte S t a s  in den Annales d. chim. et 
phys. 2, 3, eine Reihe interessanter Abhandlungen iiber die ver- 
schiedenen Modifikationen des Chlor-, Brom- und Jodsilbers. So be- 
schreibt er u. A. vom Bromsilber s echs  Modifikationen: die f l o c k i g  
w e i s s e  und f lock ig  gelbe,  die p u l v r i g  we i s se  und pu lv r ig  
ge lbe ,  die k o r n i g  weissgelbe und die k r y s t a l l i s i r t e  oder ge -  
schmolzene.  

Die beiden f lo  ck ig  en  Modifikationen entstehen durch Mischen 
verdiinnter Liisungen von liislichen Bromiden mit verdiinnten Silber- 
nitrathungen, die beiden p ulvr igen durch heftiges Schiitteln der 
vorigen, die ki i rnige endlich durch Fallen aus sehr verdiinnten 
Liisungen erstgedachter Kiirper in der Siedehitze , oder durch tage- 
langes Sieden der vorigen Modifikationen mit reinem Wasser. In Bezug 
auf diese kornige Modifikation ist eine Notiz von S t a s  von hachatem 
Interesse. E r  sagt, dieselbe bilde den lichtemphdlichsten Kiirper, 
welchen er kenne. Schon ein Belichten von 2-3 Sekunden in der 
blassblauen Farbe eines Bunsenbrenners reiche hin, ihn zu schwarzen. 

Diese photographisch hochinteressante Notiz blieb jahrelang voll- 
stiindig unbeachtet. Erst, als man 1878 die Eiitdeckung machte, dass 
Bromsilber , in gelatinhdtigen Fliissigkeiten gefallt , durch tagelanges 
Digeriren 1) oder durch stundenlanges Sieden a) seine Lichtempfindlich- 
keit ganz bedeutend steigert, wurde man auf S t a s ’ s  tiltere Beob- 
achtung aufmerksam 3). 

l) J. Bennett ,  British Journ. of Phot. 1878, Bd. 25, p. 146. 
a> Mannsfield, ibid. 1879, Bd. 26, p. 403. 
3 Photogr. Mittheilungen XVI, p. 165. 




