
256 

hierbei, je nachdem zu dem Alkohol ein Alkali oder eine Saure zu- 
gesetzt wird, die fur dae Urobilin so charakteristischen gelb oder rosa 
gefarbten und griin fluorescirenden Losungen. Beide Farbstoffe gaberi 
bei der Oxydation mittelst Salpetersiiure die G m e l i  n 'sche Reaktion. 
In qualitativer Hinsicht erwiesen sich dieselben uberhaupt als identisch 
mit dem Urobilin. Von einer quantitativen Untersuchung musste jedoch 
in Folge der den Farbstoffen beigemengten Acidalbuminen und Albu- 
minaten ganz abgesehen werden. Jawoiii. 

Physiologische Chemie. 

Ueber die Bildung der Mercaptursauren im Organismus und 
ihre Erkennung im Harn von E. B a u m a n n  (Zeitschr. physiol. Chem. 
8, 190-197). Die nach Einfuhrung von C h l o r b e n z o l  im Harn auf- 
tretende, stark l i n k s  d r e h e n d e  Substanz (Jaff8,  diese Berichte XII, 
1093), wurde vom Verfasser durch Extraktion des eingedampften 
Harns rnit Alkohol 99 pCt., fraktionirte Ausfallung des Alkoholextraktes 
durch Aether (mit Beseitigung der ersten Fraktionen) und Wieder- 
holung dieses Verfahrens annahernd rein gewonnen. Die so erhalterie 
schwach gelb gefarbte Substanz enthalt reichliche Mengen des K a l  i - 
s a l z e s  der gesuchten Verbindung. Das Salz ist in Wasser und AI- 
kohol leicht loslich ixnd konnte nicht krystallisirt erhalten werden. 
Bei dem Versuch, die Saure durch verdiinnte Schwefelsaure frei zu 
machen, zersetzt sie sich in kurzer Zeit in C h l o r p h e n y l m e r c a p t u r -  
s a u r e  ( Ja f fd ,  1. c. 1096), welche sich krystallinisch ausscheidet und 
in eine andere S a u r e ,  welche in Losung bleibt; beide sind l aevogyr .  
Die letztere Saure ist liislich in Wasser und Alkohol, nicht in Aether, 
reducirt Kupferoxyd in alkalischer Lijsong, giebt mit Baryt ein in 
L41kohol schwer losliches, amorphes Salz und zeigt grosse Ueberein- 
stimmung rnit dem von J a f f 4  (1. c.) erhaltenen Spaltungsprodukt aus 
M o n on i t  r o t o l u  01 s a u r  e. - Zum N a c h w e i s  gepaarter Mercaptur- 
sauren wird der Harn rnit Bleiacetat ausgefzllt. das Filtrat entbleit 
durch Schwefelwasserstoff, nach Entfernung des letzteren rnit starker 
Natronlauge und einigen Tropfen F eh 1 in g 'scher Losung 10 Minuten 
gekocht und dann rnit Schwefelsaure angesauert j war Mercaptursiiure 
vorhanden, so entsteht eine besonders nach dem Ansauern deutliche 
flockig gelbe Fallung, bestehend aus der Kupferverbindung des durch 
obiges Verfahren gebildeten Mercap tan .  Die Bildung von Mercaptur- 
saure geschieht in wesentlieher Menge nur nach Einfuhrung der Ha- 
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l o g e n d e r i v a t e  von Benzo l  und N a p h t a l i n ,  besonders der ein- 
fach substituirten, sie erfolgt in geringer Quantitat durch o-Dichlor -  
b en z 01, nicht durch Para- und Metadichlorbenzol, welche Aether- 
schwefelsauren liefern, oder durch g e c h l o r t e  T o l u o l e .  Aus J o d -  
p h e n y l m e r c a p  t u r s a u r e  wird das Jod abgespalten. Durch oxy-  
dation mit K a l i u m p e r m a n g a n a t  liefern die Mercaptursauren unter 
anderen einen Kiirper von der Zusammensetzung CloHI1NS 0 4 .  

Die nach Einfuhrung 
desselben reichlicher auftretenden Ae  t h e r s  c h w e f e l s a n r e n  (Giaco  sa ,  
diese Berichte XVI, 2934) liefern bei ihrer Spaltung die Nitrile der 
S a l i c y l s a o r e  nnd der P a r a o x y b e n z o e s a u r e .  Aus 25 g Benzo- 
nitril konnte 0.114 g der ersten nnd 0.270 g der letzteren Saure 
erhalten werden; die Metaverbindung wurde nicht gebildet. Eine 
Verseifung findet nicht statt, wie B a u m a n n  ubereinstimmend rnit 
G i a c o  s a beobachtete. 

Ails C y s t i n  lasst sich leicht eine U r a m i d o s a u r e  darstellen, von 

B e n  z on i t r i l  giebt keine Mercaptursaure. 

der Zusammensetzung C4Hs SNa 0 3 .  Herter. 

Ueber den Inhelt eines Lymphangiome cavernosum von 
Benno  K o h n l e i n  (Zeitschr. physiol. Chem. 8, 198-199). Die Flussig- 
keit von 1.015 specifischem Gewicht schied 0.054 pCt. Fibrin ab; sie 
enthielt 4.698 pCt. festen Ruckstand, darin Eiweiss 3.67 pCt., Choles- 
terin 0.08 pCt., Lecithin 0.01 pCt., Fette und Seifen 0.30 pCt., Wasser- 
extraktstoffe 0.02 pCt., Asche 0.62 pCt. Herter. 

Ueber die Einwirkung von StauerstoE auf die Lebensthatig- 
keiten niederer Orgenismen von F. H o p p e  - S e y l e r  (Zeitschr. 
physiol. Chem. 8, 214-228). Fortsetzung der in diesen Berichten XV, 
1383 referirten Versuche. F l e i s c h i n f u s e  rnit l 'ankreas oder H y -  
d r o c e l e f l u s s i g k e i t  rnit K l o a k e n s c h l a m m  wurden in einem nach 
dem Princip des Regnaul t -Reise t ' schen  Respirationsapparates kon- 
struirten Apparat rnit Luft in ausgiebiger Beruhrung erhalten, wahrend 
die gebildete Kohlensaure entfernt wurde; das gebildete Ammonium- 
carbonat, dessen Anhaufung die Lebensthatigkeiten der in den Ver- 
suchsgemischen enthaltenen niederen Organismen schadigen konnte, 
wurde entweder durch Schwefelsaure absorbirt oder durch Calcium- 
sulfat zerlegt. Der reichliche Luftzutritt befiirdert die V e r  mehr  ung 
der S p a l t p i l z e  ebenso wie die der Hefepilze (Bre fe ld )  und bewirkt 
eine r e i c h l i c h e  Z e r s e t z u n g  der A lbumins to f fe  in den faulenden 
Flussigkeiten. Die einzigen, bestimmt nachweisbaren Faulnissprodukte 
waren K o h l e n s a u r e ,  A m m o n i a k ,  W a s s e r  (aus dem Verhaltniss 
des aufgenommenen Sauerstoffs zur ausgeschiedenen Kohlensaure be- 
rechnet), Indol oder Skatol waren gar nicht, Leucin und Tyrosin, 
wenn uberhaupt nur vorubergehend vorhanden; auch Wasserstoff oder 
Grubengas wurde nicht entwickelt. Bei Anwesenheit yon Sauerstoff 
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sind die Lebensproeesse der Spaltpilze also ahnlich denen der iibrigen 
Organismen, die charakteristischen Gahrungserscheinungen sind niir 
bei Abwesenheit T on Sauerstoff nachweisbar , welche die Spaltpiize 
sehr lange ertragen kijnnen. Ein vom Verfasser angestellter Gghrungs- 
versuch mit Cellulose iind Kloakenschlamm (diese Berichte XVI, 122) 
is t  ohne Zutritt von Sauerstoff iiber 2 Jahre  im Gaiige. Dass es aber 
Spaltpilze @be, welche nur bei Abweseriheit von Sauerstoff ihr Leben 
fiihren , halt V erfasser fur eine unbegriindete und unwahrscheinliche 
Hypothese. He1 t e i  

Die Bestimmung des Gesammtstickstoffs im Harn von P e t ri 
und T h .  L e h m a n n  (Zeitschr. f. physiol. Cliem. 8 ,  200-213). Ver- 
fasser empfehleii die Methode von K j e l d a  h l  ( d i m  Berichte XYI, 
2774) j die Destillation des gebildeten Ammoniak nehmen sie unter Ein- 
leitung eines schwachen Was  s e r  d a m p f s  t r  o ine  s vor. Bestimmungen 
im Harn, der nur bei Gehalt an Zucker rorher  eingedanipft werden 
muss, wichen von denen nach D u m  as  nur unbedeutend ab. Verfasser 
fanden auch bei der Analyse ron  A m m o n i u m s u l f a t ,  H a r n s t o f f ,  
H a r n s a u r e  und H i p p u r s a u r e  den Stickstoffgehalt nach K j e l d a h i  
den] theoretischen Werth sehr gut entsprechend. Iler te i  

Die Bestimmung der Chloride im Hundeharn ron \-on Me- 
r i n g  (Zeitschr. physiol. Chem. S, 229-234). Verfasser empfiehlt unter 
Angabe von Zahleiibeiiigen die zuerst roii M. G r u b  e r  (diese Berichte 
XVII,  84) publicirte Titrirung der Chloride nach Zerstorung ron  
unterschwefliger Sliure und Sulfocyansiiure durch Erwarnien mit Z i 11 k 
und S c h w e f e 1 s L  u re .  Dieses Verfahreii verdient den Vorzug Tor 
den1 S a l k o w s k i ' s  (1. c.), welches manchmal zu hohe Werthe giebt. 
Sollen C h i o r a t e  nebeii den Chloriden bestimmt werden, so wird eine 
Portion Harn mit Salpetersaure versetzt , mit Silberlosung ausgefallt 
und in dem erhaltenen Niederschlage entweder nach dem Schmelzen 
niit Salpeter und Soda oder nach dem Behandeln mit Zinkstaub und 
Schwefelsaure das Chlor der praformirten Chloride bestimmt, wahrerid 
in einer zweiten Portion nach dem Erwarmen mit Zink und Schwefel- 
saure das Chlor der Chloride und das der Chlorate gemeinschaftlich 
dosirt wird; aus der Differenz lasst sicht letzteres berechnen. Uebri- 
gens konnen die Chlorate in  Menschen- und Hundeharn auch durch 
s c h w  e f l i g  e S a u r  e reducirt werden. Heiter 

Ueber Albumosen von W.  K i i h n e  und R. H. C h i t t e n d e u  
(Zeitschr. f. Biolog. 20, 11-51). Die von deli Verfassern dargesteliten 
Praparate von H e m i a l b u m o s e  (diese Berichte XVII, Ref. 78 ,  SO) be- 
sassen folgende gemeinsame Hauptcharaktere: 1. zum U n  t e r s c h i e d e  
von A l b u m i n :  a )  Loslichkeit in siedendem Wasser, in siedenden I er- 
diirinten Salzliisungen, selbst bei schwachem AnsLuern, erent. Wieder- 
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abscheidung in der Kalte, b) unveranderte Lijslichkeit nach Ausfallung 
rnit starkem Alkohol; 2. zur Unterscheidung von P e p t o n :  a) sehr 
langsame oder mangelnde Dialyse, b) Ausscheidung durch Chlornatrium 
oder Chlornatrium und Essigsanre oder Coagulation bei Temperaturen 
weit unter 70°, rnit und ohne Salz und Saurezusatz, nebst Wieder- 
losung des Gerinnsels beim Erhitzen uber 70°; 3. zum Unterschiede 
von den der A n t i  g r u p p e  angehorenden Stoffen: Zersetzlichkeit durch 
Trypsin und Bildung von Leucin, Tyrosin und eines durch Brom 
violett werdenden Korpers. Jedoch Abweichungen in der Loslichkeit 
und der Zusammensetzung der verschiedenen Hemialbumosepraparate 
sowie der Umstand, dass dieselben beim Digeriren mit peptonfreiem 
Trypsin neben Amidosauren immer noch gewisse Mengen von Pepton 
lieferten, erweckten Bedenken, ob die Hemialbumose als ein chemisches 
Individuum zu betrachten sei. In der That gelang es den Verfassern, 
aus der vom Neutralisationspracipitat getrennten Verdauungsfliissigkeit 
des Fibrins ausser dem Pepton, v i e r  v e r s c h i e d e n e  A l b u m o s e n  
zu isoliren: I. P r o t a l b u m o s e ,  durch festes Chlornatrium im Ueber- 
schuss fallbar (doch wird die Fallung erst durch Essigsaurezusatz 
vollstandig), in kaltem und heissem Wasser loslich, 11. He te roa lbu -  
mose ,  durch Chlornatriumiiberschuss fallbar, in kaltem und in sieden- 
dem Wasser unloslich, dagegen sowohl in verdiinntem als in concen- 
trirtem Salzwasser loslich, 111. D y s a l b n m o s e ,  ahnlich II., aber in 
Salzwasser unloslich, loslich in Salzsaure 0.2 pCt., IV. D e u t e r  o a l  b u- 
mose ,  durch Chlornatrium nicht , dagegen durch Chlornatrium und 
Saure fallbar, in reinem Wasser loslich. I und IV geben rnit Sublimat 
im Ueberschuss des Reagens unlijsliche Fallungen, I1 giebt erst nach 
Zusatz von Essigsaure einen in grossem Ueberschuss von Eisessig 
loslichen Niederschlag. Starke Sauren und Alkalien erzeugen in be- 
schranktem Masse eine ahnlich e, rnit Coagulation verbundene Um- 
wandlung wie bei der Albuminatbildung aus ungespaltenem Eiweiss 
(Bildung von >) Albumosatg) .  In  Wasser suspendirte Heteroalbumose 
wird durch Erhitzen unloslich in Chlornatrium ; in hinreichendem Ueber- 
schuss von Chlornatrium aufgelost, wird sie dagegen nicht coagu l i r t .  
Die verschiedenen Albumosen zeigten keine sicheren Unterschiede in 
der Z u s a m m e n s e t z u n g ;  die frei von Asche (0.22 bis 2.58pCt.) 
berechneten Substanzen enthielten Kohlenstoff 50.39 bis 51.5 pCt., 
Wasserstoff 6.69 bis 6.89 pCt., Stickstoff 17.08 bis 17.34 pCt., Schwefel 
0.87 bis 1.23pCt.; die s p e c i f i s c h e  D r e h u n g  betrug in schwach 
saurer Liisung (a)n = - 68.650 bis - 79.11°, in neutraler - 71.96O 
bis - 77.3j0, in schwach alkalischer - 60.65O bis - 81.22O (Sal- 
k o w s k i  fand fur Hemialbumose ( a ) ~  = circa - 75O). 

Durch T r y p s i n w i r k u n g  wird Prot- und Deuteroalbumose fast 
vollstandig zerlegt unter Bildung sehr geringer Mengen von Pepton, 
Heteroalbumose dagegen liefert bei der Trypsinverdauung reichlich 
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einen Kiirper, weleher nicht weiter als bis zu Pepton umgewandelt 
wird, mithin der Antireihe angehiirt. Die Heteroalbumose ware dem- 
nach ein Geniisch von Heni i -  und A n t i a l b u m o s e .  Herter 

Ueber den Einfluss des comprimirten Sauerstoffs auf die 
L ebensprocesse der Ealtbluter und einige Oxydationsvorgange 
von K a r l  B. L e h m a n n  (Arch. f i ir  die ges. Physiol. 33, 173-179. 
Fortsetzung zu 1 .  c. 27, 421 ; 1882, ausfuhrlicher in Vierte@hrsschr. d. 
naturforsch. Ges. Ziirich).  Verf. giug von den Angaben P a u l  Ber t ' s  
uber die G i f t i g k e i t  des corriprimirten Sauerstoffs aus (Pression baro- 
mctrique, Paris, 1578). Ausgeschnittene F r o s c h h e r z e n ,  welche an 
der Luft noch uber 24 Stunden schlagen, kommen in comprimirtem 
Sauerstoff (lo-- 13 Atmospharen) in 8 bis 12 Stunden zur Ruhe. 
Ebenso verhalten sich die Herzen in reinem W a s s e r s t o f f ,  es wirkt 
also der Ueberschuss an Sauerstoff ebenso wie der Sauerstoffmangel 
e r s t i c k e n d .  Die C o m p r e s s i o n  an sich rerursacht in vielen FLllen 
keine Schsidigung. R a s c h e  A u f h e b u n g  d e s  D r u c k e s  nach der 
Compressiou fuhrt zu Gasentwickelung in Blut und Geweben, auch 
wenn das Athmungsgemisch nur 5 pCt. Stickstoff enthblt. P h o s p h o r  
leuchtet bei niederrr Temperatur nicht in reinem Sauerstoff unter 
I Atmosphsre Druek ( S c h 6 n b e i n ) ;  in compi-irnirtem findet aueh 
kein Leuchten, keine Saure- odrr Ozonbildung satt, auch nicht bei 35O 
(im Phosphoriil auch nicht bei 450); die Verdampfuug des Phosphors 
gelit darin ungehindert vor sich (die Danipfe entfiirbrn Jodstirke); 
angezundet verbrennt er darin. In  ozonhaltigem Sauerstoff leuch- 
tet der Phosphor auch untrr dem Druck von 10 Atmospharen. 
In  comprimirter Luft (4 Atm.) erfolgt kein Leuchten ( D a v y ) .  Gegen 
die Anschauung ron T h P n a r d - M  e i s s n e r ,  die Bildung einer Oxyd- 
schicht sei die Ursache des Nichtleuchtens , fuhrt Verfasser verschie- 
dene Versuche an. Die Verhinderung des Leuchtens durch Aether 
beruht nicht auf einer Oxydation desselben. - Reducirter I n d i g o ,  
F e r  r o su l f a  t , a1 k a l i  s c h e P y r  o g a l l  o 11 6 s u n  g , C y a n i n  oxydiren 
sicb in comprimirtem Sauerstoff ebenso rasch oder rascher als in der 
Luft. R a d z i s z e w s k y 's Leuchtktirper, deren Leuchten ebenfalls auf 
Oxydation brruht ( T e r p e n t i n i i l  oder L e b e r t h r a n  mit Aetzkali 
erwarmt) leuchten d a r k  starker als in der Luft. - Das Licht ron 
L a m p y r i s ,  L e u c h t h o l z ,  sowie von L e u c h t b a c t e r i e n  bleibt in 
stark comprimirtem Sauerstoff stundenlang unveriindert. Kertet. 

Eine Thi ry-Vel la ' sche  Darmflstel an der Ziege von K a r l  
B. L e h m a n n  (Arch. f .  d. ges. Physiol. 33. 150-187). Eine Darm- 
schlinge, deren beide Enden nach Vella (Untersuchungen zur Natur- 
khre 1882, 40) nach aussen miindeten, sonderte auf mechanischen Reiz 
eine Fliissigkeit von 1.016 bis 1.021 specifischern Gewicht ab. Sie 
enthielt 3.6 bis 4.7 pCt. feste Bestandtheile, dariu Mucin und Eiweiss 
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(kein Pepton) und 0.76 bis 0.83 pCt. Asche, enthaltend reichlich Salz- 
saure und Phosphorsaure, Spuren von Schwefelsaure, kein Calcium 
( T h i r y ) ,  keine Carbonate, welche T h i r y  beim H u n d  fand. Die 
Fliissigkeit besass k e i n e  v e r d a u e n d e  W i r k u n g ,  was mit der Wir- 
kungslosigkeit der D u n n d a r  m s c h l  e i  m h a u  t e x t r a k t  e von P fe r d ,  
S c h a f ,  Schwe in ,  K a n i n c h e n ,  H u n d  (H. F r i c k  unter Leitung 
von J. Munk ,  Arch. f. wiss. Thierheilk. 9, 149) und Z i e g e  (Verfasser) 
iibereinstimmt. Verfasser arbeitete unter Mitwirkung von R. R iche  r t 
auf den Vorschlag roil Hermann .  Herter. 

Notiz iiber die Resorption einiger Salze aus dem Darme ron 
K a r l  B. L e h m a n n  (Arch. f .  d. ges. Physiol. 33, 188-194). Ver- 
fasser brachte auf Vorschlag von H e r m a n  n verschiedene Salze in 
isolirte Dunndarmschlingen und constatirte, dass sowohl J o  d k a l i u m  
als R h o d a n a m m o n i u m  durch das B l u t ,  wie durch das L y m p h -  
ge fas s  sys  t e m  ungefahr gleichzeitig (innerhalb weniger Minuten) 
resorbirt wird. Hcrter. 

Beitrage zur Lehre vom Icterus von H. Q u i n c k e  (Arch. f .  
pathol. Anat. 95, 125-139). Die Umwandlung ron e x t r a v a s i r t e m  
I! 1 11 t geschieht entweder, indem die rothen BlutkGrperchen selbst ron 
Zellen aufgenommen werden und in denselben b raunes ,  e i s e n h a l t i g e s  
P i g m e n t  liefern, oder indem das Hamoglobin gelost und im Binde- 
gewebe zu B i l i r u b i n  verwandelt wird, wahrend der Eisengehalt des- 
selben in den Harn ubergeht. Verfasser unterscheidet zwischen h epa -  
t o g e n e m  und ) ) anhepa togenem(<  Icterus; er verwirft die gebrauch- 
liche Bezeichnung des letzteren als 3 Hlimatogen ((, weil im lebenden 
Blut keine Gallenfarbstoff bildung erwiesen ist. In den verschiedenen 
Spec ie s  verhalt sich der Gallenfarbstoff sehr verschieden. Der 
sogenannte H a  m a p  h a i n  - I c te  r u  s (Gub 1 er ,  D r e  y f u s s- B r i s s  ac) , 
von G e r h a r d t  als Urobilin-Icterus aufgefasst, ist nach Verfasser 
ein geringer Grad yon gewohnlichem Icterus, bei welchem vie1 Uro- 
bilin im Harn auftritt, aber niemals in den Geweben. Bei hochgradigem 
Icterus, mit vollstandigem Ausschluss der Galle aus dem Darm, wird 
im Erin kein Urobilin ausgeschieden, vielleicht weil es im Darm nicht 
mehr gebildet wird. Herter. 

Ueber den Fettgehalt pathologischer Organe von Th. W e y l  
und L. A p t  (Arch. f. pathol. Anat. 95, 351-358). Verfasser fanden 
in anscheinend gesunden L e b e r n  m e n s c h l i c h e r  L e i c h e n  2.8 bis 
5.4 pCt. des frischen Organs an Fett (resp. Aetherextrakt) - das 
Mittel aus 16 Bestimmungen verschiedener Autoren betragt 3.7 pCt. -, 
in gesunden H e r z e n  2.2 und 2.4 pCt. - das Mittel aus 4 Be- 
stimmungen 2.2 pCt. Bei F i e b e r k r a n k e n  fanden sie dagegen 7.6 bis 
17.8 pCt. in der Leber, 7.8 und 10.0 pCt. im Herzen, bei T u b e r -  
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cu losen  in jener 8.6 und 17.8, in diesem 6.5 und 7.8 pCt. (Vergl. 
die Dissertation von L. A p t ,  Erlangen 1883, sowie A. B6 t t c h e r  
(1. c. diese Berichte XIII, 256, 392; 1859) und H. W e b e r  (1. c. diese 
Berichte XII, 326; 1857). Herter. 

Zur Kenntniss des Cystins von E. Ki i lz  (Zeitschr. f. Biolog. 20, 
1-10). 

Antor. Kohlenstoff. Wasscrstoff. Sticlrstof. Schwefel. 

Kiilz theilt folgende Analysen von Cystin mit: 

Kiilz: 29.72-30.15 5.24-5.49 11.34; 12.1 1 26.57; 26.64 pCt. 
- - T o l l e n s :  30.08 5.13; 5.14 - - 
- - - - La uben he imer :  30.23 5.24 

Es verlangen : 
C3HsNSOa : 30.25 4.10 - 11.77 - 26.89 - 
C3HeNS02 : 30.00 5.00 - 11.67 - 26.67 - 
C S H ~ N S O ~  : 29.75 5.78 - 11.57 - 26.45 - 

Demnach spricht sich Verfasser fur die Formel von T h a u l o w  
(Ann. Ghem. Pharrn. 27, 197), Cy HG NS 0 2 ,  aus (vgl. diese Berichte XIV, 
2703). Das o p t i s c h e  D r e h u n g s v e r m o g e n  des Cystin (Mau thne r  
diese Berichte XV, 2248; XVI, 804; KUIz, 1. c. XV, 1401) bestimmte 
K iilz neuerdings in Uebereinstimmung mit seiner fruheren Angabe 
zu [elj = -142.02O, B o h m  zu 141.22O. Birotation zeigt das Cystin 
nicht. 1Ierter. 

Untersuchungen uber die Gahrung der Cellulose, insbeson- 
dere uber deren Losung im Darmkanale von H. T a p p e i n e r  
(Zeitschr. f. Biolog. 20, 51-134). Ausfiihrung und Erganzung friiherer 
Mittheilungen (diese Berichte XV, 999; XVI, 1734). Herter. 

Studien iiber Milch von H e i n r i c h  S t r u v e  (Journ. prakt. Chem. 
N. F. 29, 70-95). Zweite Mittheilung zu der in diesen Berichten XVI, 
1505 referirten. Wird Casei 'n in verdunntem A m m o n i a k  geltist und 
die erhaltene LSsung auf dem Wasserbade eingedampft, so findet sich 
das Casei'n theilweise in eine wasserlosliche Substanz von saurer 
Reaktion iibergefiihrt, deren Losungen bei hinreichender Concentration 
und niedriger Temperatur gelatiniren und nicht durch Essigsaure, wohl 
aber durch Tannin gefallt werden. Nach Verfasser ist das durch ver- 
diinnte Essigsaure gefallte Casei'n ein Gemenge von a -Case i ' n  (auch 
nach dem Trocknen bei 1000 in Ammoniak vollstiindig aufloslich, in 
der Milch in ge l i i s t em und in u n g e l o s t e m  Zustaud enthalten) und 
einer geringen Menge von p- Casei'n (in Ammoniak unloslich). Wird 
Mi lchpep ton  mit Kalilauge gekocht und dann mit Essigsaure iiber- 
sattigt , SO entwickelt sich k e i n  S ch w ef e 1 w a s s e r s t o f f. Verfasser 
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analyeirte in mehreren FBllen unter Anwendung der Dialyse ganze 
Milch, daraus abgeschiedenen R a h m  und M a g e r m i l c h  und die durch 
Schiitteln rnit A e t h e r  in diesen Fliissigkeitcn gebildete G a l l e r t e  von 

Ueber die antiseptischen Eigenschaften der Kohlensaure. 
aufgequollenen Milchkiigelchen. Herter. 

Notiz von 0. R e b u f f a t  (Gazz. chim. XIV, 15). 

Anaiytische Chemie. 

Nachweis von Chlor, Brom und Jod von C .  T h o m p s o n  
(The Pharmac. Journ. 1884, 881). Die Methodr von J o n e s  (diese 
Berichte XVII, Ref. 53)  ist iiicht zuverlassig, da das in grosserer 
Menge aiiwesende der drei Elemente leicht eines der anderen ver- 

Ueber den quelitativen Nachweis und die quantitative Be- 
stimmung des Arsens, Schwefels, Phosphors, sowie einiger in 
geringer Menge im gediegenen Kupfer des Handels vorkommen- 
den Metalle von 0. K u h n  (Zeitsch. anal. Chem. 23, p. 165-169). 
Die Arheit, welche Bezug nimmt auf eine unter gleicher Ueberschrift 
von J. L o w e  (diese Berichte XV, 2926) veroffentlichten Abhandlung, 

Bestimmung der Borsaure in Borosilicaten von C. B o d e -  
wig  (Zeitschr. anal. Chem. 23, p. 143-149). Zur Trennung der Bor- 
saure von der Kieselsaure, wird die KieselsLure aus der Lijsung der 
Schmelze rnit kohlensaurem Natron zunachst durch Zusatz von Amnion- 
sesquicarbonat zuletzt vollstlndig durch Zusatz einer ammoniakalischen 
Zinkoxydlosung ausgefallt. Letztere Operation geschieht am besten 
in der Weise, dass man zu der auf 1 : 50 verdiinnten Lijsung von 
kohlensaurem Alkali 10 ec der Zinklosung zusetzt , unter Ersatz des 
Wassers alles Ammoniak abraucht, filtrirt und die Fallung mit Zink- 
oxyd wiederholt. 

Bei dieser Operation wird leicht etwas borsaures Zink mitgefallt. 
Der Verfasser zieht deshalb vor, eine unvollstandige Fallung der 
Kieselslure mittelst einer den1 angewandten Alkali &quit-alenten Menge 
von Cblorammonium zu bewirken , und den gelijst bleibenden Antheil 
derselben bei der Marigri ac’schen Methode im Magnesiaborate, bei 
der S t r o m  eyer’schen im Pluorborkalium nach naher beschriebenem 

deckt. Schertel. 

ist in kurzem Auszug nicht wiederzugeben. Will. 

Borlchte d .  D. chem. Gesellschnft. Jnhrg. XVII. [?Ol  




