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bromte Base, rothes Lakmuspapier und giebt eiii scliwer liisliches 
Ylatinsalz. Das Perbroniid wird an der Luft feucht und nininit dann 
Geruch an. Lasst nian Brom aiif Pilocarpin bei Gegenwart ron wenig 
Wasser einwirken, so entwickelt sich Kohlensiiure und es sol1 liierbei 
ejn Perbroniid. CloH11BrpNa 0 2  . €3 Br . Rr2, entstehen. Piliner 

Ueber das Vorkommen des Andromedotoxins in Andro- 
meda polifolia L. \on P. C. P l u g g e  (Arch. Pharm. 21 (1%3), 813 
bis 8 19). Aus den1 physiologischeii und cheniischen Verhalteii des 
aus genannter Pflanze extrahirten Stoffes ist niit Sicherheit zu schliessen, 
dass -1iidi.omcdotoxin ( ~ g l .  dzese Berichte XT-1, 79s f.) .c-orliegt. 

h . t l u x l  

Physiologische Chemie. 

Zur Frage iiber den Einfluss alkalischer Mittel auf dieZu- 
sammensetzung der Galle von S. L e w u s c h e w  uiid S. K l i t k o -  
witscli (Arch. ezperim. Pafiiol. 17, 53-95). Verfasser experiinentirten 
an H u n d e n  n i t  G a l l e n f i s t  e l ,  deren D u c t u s  c h o l e d o c h u s  nicht 
unterbunden war; die Galle wurde in halbstuiidigen Periodeii aufge- 
sainnielt uud darin der feste Ruckstand, sowie die in absolutem Al- 
kohol unliisliclien, die in absolutem Alkobol liislichen, aber in Aether 
unliislichen und sehliesslich die iitherliislichen Bestandtheile bestimmt. 
Die zu priifenden allialischen Mittel wurden stets mit 250 ccm Wasser 
in den Jlagen eiiigefiihrt, nachdem die Versuchsthiere 24 Stunden ge- 
fastet urid die Galle rtngefangen hatte, allmahlich coiicentrirter zu 
werden. K a r l s b a d e r  VITasser (0.13 pCt. ISatriunibicarbonat, 0,1 pCt. 
Natriunichlorid, 0.2'7 pCt. Natriiiinsulfat) sowie Wasser ron E s sen- 
t u k i  iin Kaukasus (0.63 pCt. Natriurribicai%,onat, 0.37 pCt. Natrium- 
chlorid) s e t z t e n  d i e  C o n c e n t r a t i o n  d e r  G a l l e  h e r a b ,  jedoch 
nicht riel stlrker als reiiies Wasser, V i c h y  - Wasser daqegeii (Quelle 
Grande - Grille mit 0.49 pCt. Natriumbicarbonat , 0.05 pCt. Nrttrium- 
chlorid , 0.03 pCt. Natriunisulfat) zeigte eiiie erheblich starkere Wir- 
kung in derselben Richtung. Es verdankt dieselbe seinem massigen 
Gehalt an Ka t r i u in b i c a r  b o n a t j lialbproceiitige Losungen dieses 
Salzes wirkten Bhnlich , und zwar starker als ein- oder anderthalb- 
procentige. N a t r i  u insu l f a t  0.5 pCt. setzte die Concentration der 
Galle weniger herab als das Bicarbonat. A l e  angewandten Flussig- 
keiten waren mirlisainer bei h n h e r e r  T e m p e r a t a r  (450 C.) als bei 
niedriger (9" C.). Hr i  ter 
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Ueber das Resorcinblau von J u s t u s  A n d e e r  (Centralbl. rned. 
Wissensch. 1883, No. 47). Resorcin giebt mit E i e r e i w e i s s  ebenso 
wie mit H a r n  s t o ff (zwei Molelriile auf ein Molekiil) beim Erhitzen 
ein blaues Snblimat (vgl. 1. c. 1881, No. 51). Ilerter. 

Zur Frage der harnstoffbildenden Funktion der Leber von 
E. v. C y o n  (Centralbl. med. Wissensch.  1883, No. 30). Gelegentlich 
einer Arbeit von v. S c h r o e d e r  (diese Berichte XV, 2358) macht Ver- 
fasser iwf seine 1. c. 1870 No. 37 veriiffentlichten Untersuchungen auf- 
merksam, welche fiir obige Fnnktion der Leber sprechen. Herter. 

Zur Frage iiber die Farstoffe des Hams und des Blut- 
serum von W l a d i m i r  M i c h a i l o w  (Centralbl. rned. Wissensch.  1883, 
417-418). Verfasser empiiehlt die von M k h u  (Journ.pharna. chem. 141, 
28 ; 1878) vorgeschlageiie FLllung thierischer Pigmente dorch S5ttigul1g 
der Liisurrgeii niit A m  ni on  i u m s u 1 f a t  (meist nach leichter Ansiiuernng 
mit Schwefelsaurc) specie11 fur den Farbstoff des Blutsernms und das 
U r o b  i l i r i  des HCWIIS. Das letztere wird nach diesem Verftthreri iibri- 
gens dem Harn nicht vollstandig entzogen; der in  Liisung gebliebene 
Theil kann durch Essigester ausgeschiittelt werden. Amrnoniakhaltige 
Alkohol- und Essigltherliisungen vori Urobilin oxydiren sich nach Ver- 
fasser beim Stehen a n  der Luft zu B i l i v e r d i n ;  durch kiinstliche 
Oxydation mittelst Kaliumchromat oder Mangansiiperoxyd und Salz- 
shure qelingt diese Urnwandlung nicht immer. Herter. 

Ueber den Einfluss von grossen Wassermengen auf das 
Fieber voii P a u l  W i l i s c h a n i n  (Centralbl. med. Wissensch.  1883, 
673 - 676). Bei fiebernden Thieren bewirkte in den ersten Tagen 
die Zufuhr grosser Wassermengen eine H e r a b s e t z u n g  d e r  Harn-  
s t o f f a o s s c h e i d u n g  (nach L i e b i g  bestirnmt) um 10 resp. 18,8 pCt.; 
auch die K o r  p e r t  enip e r a t u r  setzte dieselbe herab. W a s s  e r  en t -  
z i  e h urrg bewirkte Erniedrignng der Kiirpertemperatur in den sp&teren 
Perioden. Bei Wassereinfnhr erhielt sich der Appetit der Thierr b e s e r  
als bei WasserentziehunF; nnd dcshalb fie1 das Kiirpergewicht im er- 
stereri Falle weniger als irii letzteren. llerter 

Zur Kenntniss der Genese der Gallenfarstoffe und der me- 
lanine voii C. Fr. W. ICr n k e n  b e r g  (Centralbl. med.  Ft'issensch. 1883. 
7b3-788). Verfasser extrahirte aus den Gehi i i i sen  von G a s t r o p o d e n  
(H a l i s  t i d  e n  inid T r o c h i d e n )  mittelst vercliinntcr S&uren einen griinerr 
Farhstoff, welchcr vermittelst Dinlyse voii den Kalksxlzen befreit cind 
dnrch seine Liislichlteitsverhaltnisse sowie clorch die G m  e l  i n  kchr 
Galletif~rbstoffrektion als I3 i 1 i v e r di i i  erkannt wrirtle, welches bisher 
bci Wirbellosen noch  nicht constatirt werden komite. Die S t o k \  is'- 
sche Probe (S'ederl. Tyclsclir. \ .  Geiiee skuti d e ,  Feestbundel 1 8 9 .  



1 18; Jahresbericht iiber die Fortschritte der Thiercliemie 12, 22G, beim 
Kocheii mit Eatronlauge und einer reducirenden Substauz eintretende 
Rothfarbung , welche beim Schiittelii mit Luft wieder verschwindet) 
giebt dieser Farbstofi ebeiiso wenig wie das Biliverdin der Sauge- 
thiergalle. Aus den Gehauseii von H a l i s t i s  rufusens und T u r b o  
sarmaticus wird durch verdiiniite Salzsaure ein p u rp  u r r o t h e r Farb- 
stoff extrahirt, welcher eiii breites Absorptioiisbaiid um E und b zeigt, 
in seiner Liislichkeit dem Biliverdin gleicht und durch Kocheii mit 
Same in letzteres umgewandelt wird. - Verfasser brspricht ferner 
andere Farbstoffe der Molluskengehause, die er als L i p o c h r o m o i ’ d e  
und M e l a n o i ’ d e  bezeichnet (vgl. K r u k e n b e r g ,  Vergleichende phy- 
siologische Studien, 11. Reihe. 111. Abth., S. 92 und Grundms der medi- 
cinisch-cheniischen Analyse, Heidelberg, 1883). Hertei. 

Analytische Chemie. 

Einige zweckmassige Vorlesungsapparate fur die quantitative 
Analyse \ o n  A r t h u r  M i c h a e l  (Amer. chenL.journ. 5,  353-359). In 
einem o b ~ n  erweiterten , unteii mit Tubus verschenen Cylinder, wel- 
cher als Quecksilberwanne dient, wird ein graduirtes Messrohr, resp. 
Eudiometer gesenkt. welches, obrn offen, sich durch Kautschuck- 
propfeii oder - schlauch in luftdichte Verbindung niit deiijeiiigen gla- 
serneii Gefassen briiigen lasst, in welchen die za  demonstrirende, voii 
Gasentwicklung oder -absorption begleitcte Reaktion stattfindet ; iiach 
Beendigiiiig derselben wird der urspriingliche Drnck wieder hergestellt 
und dann nbgelesen u. s. w. Der  Apparat ist auch mit geringrr Mo- 
dification rrrwendbar fur volumetrische Restimmniig x on Gasen, die 
sicti aus Fliissigkeiteii entwickeln. Verfasser beschreibt ferner ein 
autoniatisches, kleines Quecksilbergasometer und ein V -  rohr fiir Elek- 
trolyse, welches beide Zersetzungsprodukte zu sammeln gestattet. - 
Die Details der Apparate sind dnrch Holzschnitte erlautert. 

Gabriel 

Notiz uber die Eenutzung der Borsaure und des Hamatins 
in der Alkalimetrie von A n t o i i y  G u y a r d  (Bul l .  SOC. chim. 40, 
422-433. Verfasser empfiehlt zur Herstellung der Normalsaure die 
leicht rein und wasserfrri erhaltliche Borsaure; als Indicator sol1 eine 
friscli bereitete (hiichstens einen T a g  alte) wassrige Lasung von kauf- 
lichem Hgmatoxylin ( aus Campecheholz) dienen, welche bei Gcgen- 
wart sowohl starker wie schwacher freier Saure hellgraue Farbung 
zeigt, die durch den geringsten Ueberschuss Ton fixem Alkali ohne 




