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Vrrfassers dagegen bildeii sich durch die Reaction der beideii Sub- 
stanzen verscbiedene gebromte Franceine (siehe I s t r a t i ,  diese Be- 
richte XXII, Ref. 659), ferner Tetra- und Pentabromphenol, sowie in 
gc3ringer Menge eine in riithlichen Bliittchen krystallisirende, zwischen 
2W--28Oo ohne Schmelzung sublimirende Substanz. Schertel. 

U e b e r  das Azocuminylchlorid, von P. A l e x e j e f f  (Bull. SOC. 
chirn. [3], 3, 206-207). Wird 1 Theil Azocuminsaure mit 2 Theilen 
Pentachlorphosphor erwarmt, so verflussigt sich die Mischung ungefahr 
bei 50”, die Flussigkeit wird roth und erstarrt krystallinisch nach dem 
Erlralteri. Das aus Aether oder Benzol krystallisirte Cblorid bildet 
orangefarbige, bei 135O schmelzende Pu’adeln, die dem monoklinen 
System angehoren. (Sie wurden von Hrn. Prof. A r m a s c h e w s k y  
krystallographisch bestimmt.) Das Azocuminylchlorid zersetzt sich 
langsam mit Wasser und Alkalien, bildet mit den Alkobolen Aether, 
mit Ammoniak ein amorphes Amid. I n  ahnlicher Weise verhalten 
sich die iibrigen Azosauren. Die rothen Nadeln des p - Azobenzoyl- 
chlorids, welches O n s p e n s k y  dargestellt hat ,  schmelzen bei 115.5O, 
der Aethyliither der p-AzobenzoEsaure bei 114.5O, wabrend F i t t i c a  88O 
angiebt. Das na-Azobenzoylchlorid ( P l e s k o n o s s o f f )  bildet goldgelbe 
Nadeln und schmilzt bei 87-89O. Die Arbeit wird fortgesetzt. 

Sehertel. 

Physioiogische Chemie. 

U e b e r  den Einfluss der Carenz  auf den Glycogenbestand 
von M u s k e l  und Leber, von G u s t a v  A l d e h o f f  (Zeitschr. f. Bid. 
25,  137-162). Verfasser kritisirt die Angaben der Autoren iiber die 
obige Frage, specie11 die von L u c h s i n g e r l )  und von L a v e s 2 ) .  Er 
benutzte die B r u c k e - R .  Kiilz’sche B e s t i m m u n g s m e t h o d e  des 
Glycogens (vergl. A. K r a m e r ,  diese Berichte XXI, Ref. 65), auch 
wurde die von E. K u l z  (ibid. XIV, 371a) empfohlene p o l a r i m e t r i s c h e  
Methode mit gutem Erfolg angewandt. Verfasser kommt zu folgenden 
Mchlussen: Beim H u h n  schwindet das Glycogen nicht nur im Rrust- 
muskel, sondern auch in der ubrigen Muskulatur uriter dem Einfluss 

Expen‘mentelle ~ m d  kritische Beitriige zuv Plysiolo.qie uiad Patftologie des 

a) Ueber clas Verhalten. des Muskelglycogens nach d e ~  Leberemtirpntion. 
Glycogens. 1naug.-Diss. Zurich 1875. 

1naug.-Diss. Uonigsberg 1836. 
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der Carenz weit langsamer als in der Leber. Dieses von W e i s s  
beobachteteVerhalten findet auch bei der T a u b e  (gegen L u c h s i n g e r ) ,  
beim K a n i n c h e n ,  der K a t z e  und dem P f e r d  statt. Wahrend das  
Muskelglycogen von hungernden s o  m m e r -  und W i n  t e r f  rB Rch e n  
im Allgemeinen nur geringen Schwankungen unterliegt, schwindet das 
Leberglycogen der Somrnerfriische weit rascher als das der Winter- 
frBsche. Im Herzen war bei zwei alten P f e r d e n  nach neuntiigiger 
Carenz noch 0.82 resp. 0.58 pCt., bei eiiier K a t z e  nach 14 tagiger 
Carenz noch 0.44 pCt. Glycogen nachziiweisen. Bei den beiden alten 
Pferden enthielt der M. glutaeus maximus noch 2.43 resp. 0.98 pCt., 
der M. latissirnus dorsi 1.28 resp. 1.34 pCt. Glycogen. Der von 
L i m p r i c h t  aus Pferdefleisch dargestellte, als D e x t r i n  bezeichnete 
Kiirper ist, wie L i i n p r i c h t  nunmehr selbst zugiebt, als G l y c o g e n  
zii betrachten. Herter. 

Ueber die das Tdnskelglycogen betreffenden Angaben von 
Weies und Chandelon, von E d u a r d  RIarichC (Zeitschr. f. Bfol. 
25 ,  163-179). Verfasser bemangelt die von S. W e i s s l )  und von 
Tb. C h a n d e l o n  2, angewandten U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ,  doch 
findet er in Uebereinstimmung mit Ersterern, dass e l e k t r i s c h e  T e t a -  
n is i  r u n g  einen Verlust an Glycogen im Froschscbenkel bewirkt 
( i n  ManchB’s Versuchen 13- 15 pCt. betragend). Auch constatirte 
E. H e r g e r i h a h n  bei mit S t r y c h n i n  vergifteten Friischen und Kanin- 
chen , dass die der tetaoisirenden Wirkung des Giftes ausgesetzten 
Schenkel 8 4  - 88 pCt. ihres Glycogens verloren gegenuber den 
Scbenkeln , deren Nerven durchsehnitten waren 3>. Gegeniiber Chan-  
d e l o n  bezweifelt er, dass blosse N e r v e n d u r c h s c h n e i d u n g  bei un- 
vergifteten Thieren eine relative Erhiihung im Glycogengehalt der 
betreffenden Muskeln regelmassig verursache. Auch die Verringerung 
des Glycogens als Folge der U n t e r b i n d u n g  d e r  A r t e r i e n  fand 
Verfasser nicht immer deutlich ausgesprochen, wenn dieselbe auch in 
einem Falle 7.77 pCt. betrug. Der  Erfolg scheint von dem mehr 
oder weniger stark auftretenden 0 e d e m  abzuhangen, welches die 
Saccharificirung begiinstigt der Misserfolg von der Herstellung eines 
Collateralkreislaufs. Herter. 

1) S. Weiss ,  Zur Statik des Glycogens im Thierkorper. Sitzungsber. d. 
I<. Akad. d. Wissensch. I. Abth. 64, 1871. 

2)  Ueher die Einwirkung dcr Arterienunterbindung und der Nerven- 
durchschneidung auf den Glycogengehalt der Muskeln. Arch. ,f. d. 9. Pliysiot. 
13, 626. 

3) Aehnliche Beobachtungen machte F. Rosenbaum an Katzen (Unter- 
suchungen iiber den KohlehJjdratbestund des triierischen Orgunismus naeh Ver- 
giftung rnit Amen, Pliosphor, S&yclinin, Morphin Cl~loroforrn. 1naug.-Diss. 
Dorpat 1879). 
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Experimentelle Kritik der im medicinischen Laboratorium 
zu Eonigsberg i. Pr. von BI. Laves  unter seitung von 0. Min- 
k o  w d k i  ausgef'iihrten, den Ursprung des Muskelglyoogens 
betreffenden Arbeit, von C a r 1  S c h m e l z  (ZeitRchr. f. Biol. 25, 
180-207). Verfasser wiederholte die von L a v e s  (vergl. Min k o w s k i ,  
dieseBerichte XX, Ref.800) vorgenommenen Restimmungen an Hii h n e r n  
mit i n t a c t e r  L e b e r  und zeigt, dass auch unter diesen Umstanden 
nach der Einfuhr von K o h l e h y d r a t e n  (Gerste, Rohrzucker) eine 
deutliche Verrnehrung des M u s  k e l g l y c o g e n s  nicht eintritt, selbst 
wenn man die Versuchsdauer auf 36 Stunden ausdehnt. Die Versuche 
von L a v e s  beweisen also nichts gegen die von E. Kiilz  (ibid. XIV, 
368a) behauptete Miiglichkeit, dass der Muskel selbststandig, unabhangig 
vnn der Leber, Glycogen bilden konne. - Schliesslich giebt Verfasser 
eine Tabelle der von verschiedenen Autoren ausgefuhrten v e r g l e i c h e n -  
d e n  g e w i c h t s a n a l y t i s c h e n  u n d  p o l a r i m e t r i s c h e n  G l y c o g e n -  
b e s t i m m u n g e n .  Die letzteren, bei denen nach A. C r a m e r  (diese 
Berichte XXI, Ref. 65) [.ID = 200.2O gewonnen wurde, werden von 
Verfasser wegen ihrer Einfachheit empfohlen. Sie stimmen zum Thei l  
gut rnit ersteren tiberein, doch kommen auch erhehliche Abweicbungen 
in obiger Tabelle vor. Herter. 

Untersuchungen iiber den Pepsin - Fermentgehalt des nor- 
melen und pathologischen Harnes, von E. S t a d e l  m a n  n (Zeitschr. 
f .  Biol. 25,  208-2231). Es ist von verschiedenen Beobachtern fest- 
grstellt worden, dass im Harn von C a r n i v o r e n  bei Gegenwart r o n  
Chlorwasserstoffsaure von 0.2 oder besser 0.25 pCt. rohes Fibrin zur 
Lijsung kommt. Die S a u r e  a l l e i r i  lost das Fibrin bei lingerer 
Einwirkung im Briitofen: hierbei kornmt es indessen nur zur Bildung 
von A c i d a l b u m i n  und P r o t a l b u m o s e ,  nicht von D e u t e r o a l b u -  
m o s e  oder P e p t o n  '), wie in dem angesauerten Harn, letzterer ent- 
halt also wirklich Pepsin. Dieser Nachweis gelang nach der Methode 
von v. W i t  t i c h durch Pracipitation des Ferments auf eingebrachten 
rohen Fibrinflocken. Verfasser hat bereits fruher (diese Berichte XXI, 
Ref. 195) auf den s t i j r e n d e n  Einfluss von S a l z e n  auf die Pepsin- 
verdauung hingewiesen und deshalb fiir obige Untersuchungen empfoh- 
l e n ,  den Harn mit 3-4 Theilen Wasser zu v e r d i i n n e n .  Er theilt 
nunmehr mit, dass auch U r a t e  zu 0.02 pCt. binderlich sind, haupt- 
sgchlich wnhl durch Bindung der freien Saure. Die S u l f a t e  von 
Kalium, Natrium, Ammonium, Magnesium stijrten noch zu 0.001 pCt., 
X a t r i u m p h o s p h a t  noch zu 0.002 pCt., ebenso in einem Versuche 

l) Chlorwasf ie rs tof fsaure  0.25 pCt. mirkt auf gekochtefi Fibrin nicht 
eh ,  solche von 1 pCt. loste dasselbe innerhalb 4 Wochen bei Brutwarme nicht 
nur zu Yrotalbumose, sondern such zu Deuteroa lbumose  und Pepton.  
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N n t r i u m c h l o r i d .  - Der  Pepsingehalt des H a r m  hat k e i n e  p n t h o -  
g n O S  t i  s c h e Redeutung I),  bei hohem Fieber sowie bei ech wervr 
Affection des Magens wurde es nicht vermindert gefunden. Hertei 

Ueber die Wachsthumsverhaltnisse des Korpers und der 
Organe, von C a r 1  O p p e n h e i m e r  (Zeztschr. f. Biol. 25, 328-357). 

Die Harnstoffanalyse von Bunsen in ihrer Anwendung auf 
den menschlichen Harn, von E. P f l i i g e r  und L e o p o l d  B l e i b t r e u  
( A r c h . f .  d. g. Ph,z/sioZ. 44, 10-56). K. B o h l a n d  (diese Berichte XXII, 
Ref. 446) zeigte, dass bei Beriicksichtigung der p r a f o r m i r t e n  A m -  
m o n i a k s a l z e  die Bunsen’sche  Methode m e h r  K o h l e n s a u r e  liefert, 
als dem gleichzeitig gewonnenen Ammoniak entspricht, vorausgesetzt, 
dass nach Ausfallung der Extractivstoffe rnit Phosphorwolframsaure 
beide Prodiicte nur dem Harnstoff entstammen. Verfasser bestiitigten 
diesen Befund Durch sorgfaltiges V e r h i i t e n  v o u  A m n i o n i a k -  
ve r 1 u s  t (Oeffnen der Riihren unter Saure, llingere Digestion derselben 
iii concentrirter Salzaaure bei afterern Auskratzen der Inneiiwarid ) 
lieas sich die Differenz nicht immrr vbllig beseitigen, da die durch 
Baryumhydrat alkalisirten, klar filtrirten I-larnmischungen wider Er- 
warten p r a f o r m i r t  e K o  h l e n  sau r  e enthielten. Bei Beriicksichtigung 
d r r  letzteren wurden die t h e o r e t i s c h e n  W e r t h e  erhalten. Zum 
Schluss geben Verfasser d e t a i l l i r t e  V o r s c h r i f t e n  zur  Ausfubruug 
der Bunsen’schen  Methode. I ie i trr  

Die quantitative Analyse des Harnstoffs im menschlichen 
Hern durch Kochen rnit atzendern Alkali, von E. P f l u g e r  u n d  
L e o p o l d  B l e i b t r e u  (Arch. f .  d. g. P,7/yszoZ. 44, 57-77). Vetfasser 
pi iiften, ob die Zerseteung des Harnstoffs behufs quantitativer Be- 
siimmung durch Kochen mit N a t r o n l a u g r  spec. Gew. 1.3 (400 ccrn 
ai i f  15 ccm Harnmischung) in ofenern Kolben bewirkt werden kann. 
Dieses Verfahren, welches sich vor dem B u n  s e  n’scben durch griissere 
Einfachheit auszeichnet, liefert auch bei rielstiindigcin Kochen etwas 
pi ingere Werthe als jrnes. Herter 

Die quantitative Analyse des Harnstoffs im menschlichen 
Harn durch Phosphorsaure, von E. P f l i i g e r  iiud L e o p o l d  B l e i b .  
tr( .u (Arch. f .  d. 8. Physio2. 44,  78-1 13,). 1 Volum Harn wird rnit 
2 oder 3 Volumen S a1 z s a  ur  e - W o l f r a m  p h o s p  h o  r s l u r e  - M i s c  h u ng  
(100 ccin Salzslure spec. Gew. 1.114 mit Wolframphosphorsiiure 1 : 10 
zuin Liter aufgefullt) versetzt, nach 24stiindigem Stehen in verschlos- 

l) In Uebrreinstimmung mit Schuapauff  ( L n u q  -UUs. Rostock) und 
mit Leo  (Conyi~tc ,fur iniitre JIdctin, \T[esbaden ISSk), welcher auch dem 
Diastase-Gehalt deq Hain.; Itrificn diagnostischen Werth beimisst. 



sener Flasche in einen M6rser filtrirt, rnit Kalkpulver bis zu alkali- 
scher Reaction verrieben und nach Schwinden der blauen Farbe in 
Biiretten filtrirt; in 15ccm dieses zwei ten F i l t r a t s  wird das pra- 
formirte Ammoniak nacb Sch lbsing-Neubauer 's  Verfahren bestimmt 
(Modification Bohland , diese Berichte XXII, Ref. 446); zur Bestim- 
mung des Harnstoffs dienen auch 15 ccm desselben, welche mit 10 g 
fester Phosphorsaure in einem 2'/2 L-Kolben 3 Stunden auf 230-2600 
erhitzt werden. Nach dem Abkiihlen fiigt man 70 ccm N a t r o n l a u g e  
spec. Gew. 1.3 und ca. 600 ccm Wasser hinzu, kocht und fangt das 
iibergehende Ammoniak (Summe des praformirten und des aus Harn- 
&off entstandenen) in titrirter Schwefelsaure (1 ccm = 0.001 g Stick- 
stoff) auf, deren Ueberschuss nach Zusatz von 20 pCt. Kaliumjodid- 
und 4 pCt. Kaliumjodatlosung rnit Natriumhyposulfit zurucktitrirt 
wird. - So wurde im Mittel 0.8 pCt. Harnvtoff mehr erhalten als 
nach Bunse n's Methode, eine Differenz, welche durch die Schwierig- 
keit erklart wird, rnit welcher hier die in die angegriffene Glaswand 
eiugedrungene Kohlensiiure vollstandig zu gewinnen ist. Herter. 

Bemerkungen zu r  Vergleichung und Kritik der  drei  in 
den vorhergehenden Abhandlungen dargelegten Methoden, von 
E. Pf l i i ge r  und Leopo ld  B l e i b t r e u  (Arch. f .  d. g .  Physiol. 44, 
1 14-1 16). Die Phosphorsauremethode ist nach Verfassern handlicber 
and genauer als die Bunsen'sche, empfiehlt sich auch dadurch, dass 
die anzuwendende Harnmenge nicht bescbrankt ist. Herter. 

Ueber die Sicherstellung des Ausgangstiters, von E. P f l u g e r  
(Arch. f. d. g .  Physiol. 44, 1-4). Verfasser beschreibt das von ihm 
benutzte Verfa hren zur Herstellung von N o r m  a1 s a u r e , ausgehend 
von Pi a t r i u  mcar  b o n a t sus Bicarbonat. Herter. 

Ueber die quantitative Analyse von Sauren und Basen, 
besonders des Ammoniaks, durch J o d  und Hyposuliit, TOO 

E. Pfl i iger  (Arch.  f. d. g .  Physiot. 44, 273-300). Gegeniiber F r e -  
s e  nius empfiehlt Verfasser obige Titrationsmethode. Er benutzt eine 
N a  t r ium h J pos u l  fi  t16 sung ,  aquioalent einer verdiinnten Schwefel- 
saure mit 0.0035g im ccm, entsprechend 1 mg Stickstoff. Dieselbe 
hielt sich (4 Monate) unverandert, aucb bei Aufbewahrung im Licht. 
Man arbeitet am besten ohne Zusatz von Starke, deren haufige Ver- 
unreinigung mit Eiweiss die Resultate ungemu macbt. Ein Uebel- 
stand bei dieser Methode besteht darin, dass in sehr verdiinnten 
Liisungen die freie Saure nur sehr langsam die aquivalente Jodmenge 
in Freiheit setzt, so dass die Titrirung sich sehr lange hinziehen 

Berichte d. D. chem. Gesellschaft. Jahrg. XXIII. [221 
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kann, und dass andererseits mit der Zeit ein spontanes FreiwerdeD 
VOP J o d  stattfindet, besonders in  Gegenwart von Ammoniumsalzen. 
Auf Grund ausfiihrlicher Versuchsreihen stellt Verfasser folgende 
R e g e l n  auf. Vorausgesetzt, dass nur ca. 1 bis 10ccm Bberschussige 
Scbwefelsaure in ca. 450 ccm Fliissigkeit zu bestimmen sind, sowie 
dass nicht mehr als 1 ccm der 20 procentigen Kaliumjodidlosung und 
1.3 ccm einer 4 procentigen Kaliumjodatliisung gebraucht werden, so. 
erreicht man (bei 17-22O Warme) den richtigen Werth nach einer 
Stunde. 1st das Volum geringer, so ist in dieser Zeit der wahre 
Werth bereits iiberschritten , es empfiehlt sich daher, obiges Volum 
einzuhalten. Wende t man die doppelten Mengen der Jodid- und Jodat- 
lijsung an,  so wird bereits nach I/* Stunde das Ende erreicht, mit 
den dreifachen Mengen wird der Process sofort beendigt. Indessen 
halt Verfasser es fiir das  Sicherste, sich an obige Vorschrift zu 
halten. Herter 

Ueber einige Einrichtungen der Quecksilberluftpumpe, mit 
besonderer Riicksicht auf die Gewinnung der Crarbonete sus 
eingeschmolzenen Riihren, von E. P f l i i g e r  (Arch f. d. g. PhysioE. 
44, 5-9). 

Der Donders’sohe Druck und die Gasspannungen in der 
Pleurahohle, von W. E i n  t h o v e n  (Arch. f. d. 9. Physiol. 44, 152-174). 
Verfasser fiihrte mittels eines M a n o m e t e r s  (Abbildung im Original) 
bestimmte Mengen Stickstoff, Sauerstoff und Kohlensaure in d ie  
Pleurahohle von H u n d e n  ein; nach einiger Zeit wurde das Gas 
wieder herausgezogen, gemessen und von neuem analysirt (nach 
W. H e m p e l ’ s  Methoden). Es zeigte sich, dass Gasgemische mit 
niedrigerem K o h l e  n s a u r e g e h a l t  sehr schnell die Kohlensaure- 
spannung der  Pleuren annahmen. Die letztere ist abhangig von der 
Art  der A t h m u n g ;  bei deniselben Thier betrug sie einmal 10.2 pCt., 
als die Athmung kunstlich erschwert war, dagegen 6.1 pCt., als nahezu 
Apnoe hergestellt war. Bei einem anderen Thier ,  welches sehr leb- 
haft athmete, ging dieselbe bis auf 3.5 pCt. herunter. I n  der Narcose 
war  die Kohlensaurespannung erhoht. Unter moglichst n o r m a l  en 
Verhaltnissen wurde dieselbe im Mittel zu 5 pCt. gefunden’). - 
Der S a u e r s t o f f  der eingefiihrten Gasgemische nimmt weniger schnell 
die in den Pleuren herrschende 0 - Spannung an. Dieaelbe scheint 
normal ca. 7.5 pCt. zu betragen. Dyspnoe und Narcose erniedrigen 
diesen Werth in der Regel, Athmung sauerstoffreicher Luft erh8ht 

l) Dass die so gefundenen Werthe auf die normale Gasspannung in den 
Pleuren schliessen lassen , hslt Verfasser gegeniiber S t r as s b U r g (Arch. s. d- 
g. Phgsiol. 6, 91) aufrechf. Vergl. aucb Wolf fberg ,  ibid. 4, 475; 6, 27. 
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ihn 1). - Die Spannung des S t i c k s  t o f f s  in den Gasgemischen gleicht 
sich nur langsam mit der Stickstoffspannung der Pleuren aus, welche 
auf 80 pCt. zu schatzen ist, doch berechnet Verfasser, dass in- seinen 
Versuchen bis 3.98 ccrn Stickstoff pro kg und Stunde absorbirt und 
einmal 6.70 ccm ausgesehieden wurden. - Schliesslich bespricht 
Verfasser die Bedingungen fiir das Zustandekommen von P n e  u m o -  
t h o r a x .  Herter. 

Ueber die Scheidekraft der Unterkieferdriise, von I v o  N o v i  
(Arch.  f. Anat. U. Physiol., physiol. Abth. 1888, 406-415). Versoche, 
welche Verfasser auf Anregung von C. L ud w i g anstellte, bestatigten 
die Angaben von W e r t h e r  (diese Berichte XIX, 620c), dass der  
C h l o r g e h a l t  d e s  S p e i c h e l s  rni t  d e r  S c h n e l l i g k e i t  d e r  A b -  
s o n d e r u n g  w a c h s t ;  den Chlorgehalt des Blutes scheint er nicht 
iibersteigen zu kijnnen. Als Verfasser den letzteren (beim Hunde) 
durch periodische I n j e c t i o n  von 10 pCt. C h l o r n a t r i u m l i j s u n g  
dauernd erhijhte , blieb obige Abhangigkeit zwar im allgemeinen be- 
stehen, zugleich aber stieg rnit dem C h l o r g e h a l t  d e s  B l u t e s  auch 
der des Speichels und-zwar rascher als jener. D e r  Chlorgehalt des 
Speichels wnrde in  diesen Versuchen zwischen 0.01 und 0.38 pCt. 
gefunden. Ob eine Steigerung iiber letzteren Werth hinaus mijglich 
ist,  blieb nnentschieden , da  (auf chemische Reizung der Mundhohle) 
keine Speichelabsonderung mehr eintrat, wenn der Chlorgehalt des 
Blutes auf 0.7 pCt. gestiegen war. Herter. 

Beitrage zur Ernahrungalehre des Xenschen, von F e l i x  
H i r s c h f e l d  (Arch. f. path. Anat. 114, 301-340). H i r s c h f e l d  setzte 
mit Unterstiitzung von E. S a l k o  w s  k i  seine Ernahrungsversuche mit 
s t i c k s t o f f a r m e r  K o s t  fort (vergl. diese Berichte XXI, 850~) .  Ver- 
fasser, welcher fiir gewijhnlich 120.5 g stickstoffhaltige Stoffe, 120 g 
Fett, 358 g Kohlehydrat und 24 g Alkohol zu sich nahm (entsprechend 
3250 Calorien), nahrte sich in V e r s u c h s r e i h e  I rnit 29.1 g s t i c k -  
s t o f f h a l t i g e r  S t o f f e ,  135 g Fet t ,  268 g Kohlehydrat und 54.2 g 
Alkohol (2852 Cal.). Diese Nahrung, welche nur 4.i3 g Stickstoff 
taglich zufiihrte, erwies sich als ungenugend. I n  R e i h e  I1 mit 43.5 g 
s t i c k s t o f f h a l t i g e r  S t o f f e ,  165 g Fett, 354 g Kohlehydrat und 
42.7 g Alkohol (3460 Cal.) wurde taglich 7.44 g Stickstoff aufgenommen 
und 7.53 g abgegeben ; hier war  also nahezu Stickstoffgleichgewicht 
eingetreten, das Korpergewicht sank nur um 400g. Bei dieser stick 
stoffarmen Kost wurde verhaltnissmassig vie1 H a r n s a u r e  aus- 

Dass P. G u t t m a n n  Indigweiss  in einem serofibrinasen Pleura- 
exsudate fand (Berlin. klin. Wochenschr. 1587, 975) erkliirt Verfasser durch 
abnorm niedrige Sauerstoffspannung im k r  an ke n Pleuragewebe. 

[22*] 
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geschieden (Harnstoff; Harnsaure = 27:l)l); die G e s a m m t s c h w e f e l -  
s B u r e  war  erheblich mehr verringert als die A e t h e r s c h w e f e l -  
s a u r e .  - Der zweite Theil der H i r s c h f e l d ' s c h e n  Versuche be- 
trifft den Stoffwechsel bei Zufuhr einer r e l a t i v  e i w e i s s r e i c h e n ,  
aber a b s o l u t  u n g e n i g e u d e n  K o s t ,  wie solche bei Fettleibigkeit 
empfohlen wird. Es wurden 78 resp. 1 1 2 g  Eiweiss zugefiihrt, die 
gesammte Nahrung entsprach aber nur 1320-1573 Cal. Die S t i c k -  
s t o f f a u s s c h e i d u n g  iiberstieg auch hier stets die Aufnahme, doch 
wurde das durch die mangelnde Zufuhr von Nahrstoffen entstehende 
Deficit im Wesentlichen durch das Fett des RGrpers gedeckt. Schliess- 
lich bespricht Verfasser die fur die E r n  a h r u n g F e  t t 1 e i b i g e r  auf- 

Ueber ein neues, mittels Bacterium allii erhaltenes Ptoma'in, 
von A. B. G r i f f i t h s  (Compt. rend. 110, 416-418). Wenn man das 
Bacterium allii (welches auf faulenden Zwiebeln [ Allium cepa] ent- 
steht) auf sterilisirtem Agar-agarpepton vegetireri lasst, so bildet sich 
ein Ptomai'n; letzteres stellt farhlose, mikroskopische, zerfliessliche 
Nadeln dar, lost sich in warmem Wasser, L41kohol, Aether und Chloro- 
form, giebt mit Phosphormolybdansaure, Jodjodkalium, N e s s l e r ' s  Rea- 
gens, Tannin- und Pikrinsaure Fallungen, liefert ein gelbes, in kaltem 
Wasser schwerlijsliches Piatjiisalz, (Cl0 Hl7 N)a H2 P t  (316, uud ist wahr- 

gestellten Grundsatze. Herter. 

scheinlich eia Hydrocoridin. Gabriel. 

Ueber die Farbstoffbildung seitsns des Bacillus pyocyanicus, 
von C. G e s s a r d  (Compt rend. 110, 418-420). Eine Cultur des 
Bacillus pyocyanicus in peptonisirtem Albumin oder kauflichem Pepton 
liefert reines Pyocyanin, wlhrerid e r  i n  Kalbs- oder Rinderbruhe 
ausser jenern blauen Farbstoff noch eiiien grunen, fluorescirenden, und 
i n  Eieralbumin nur einen griinen, fluorescirenden Farbstoff erzeugt. 
Diese Fluorescenz verschwindet durch Sauren und ' wird verstarkt 
resp. wieder hervorgerufen durch Alkalien; ahnliches Verhalteo zeigt 
der bei der Cultur von Bacillus fluorescens liyuefaciens und Bacillus 
fluorescens putidus auftretende Farbstoff, und auch bei diesen beiden 
Bacillen tritt e r  n u r  in albuininhaltigen Nahrfliissigkeiten auf und rer- 
schwindet in peptonhaltigen. Hieraus folgt also, dass einerseits die. 
Farbstoffbildung von der Nahrflussigkeit beeinflusst wird , und dass 
andrerseits in gleicher Nahrflussigkeit verschiedene Bacillen nicht 
unterscheidbare Farbungen geben konnen. Gabriel. 

*) In Uebereinstimmung mit J .  R a n k e  (Arch. f. Anat. U. Physiol. 1S62, 
361). Horbaczewski  und ICanera beobachteten, dass, als bei gewohn- 
licher eiweissreicher Kost durch Zusatz von Zucker oder Fett die Stickstoff- 
ausscheidung sank, im Urin sowohl der Gesammtstickstoff als auch die Harn- 
siiure vermindert war (Monatsh$e.f. Chem. 7, 105-120). 

9) Durch korperl iohe Ar  bei t  wurde diese Differenz vermehrt. 
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Ueber die Aufnahme des a tmosphar i schen  Ammoniaks  se i tens  
des Ackerbodens ,  von T h .  S c h l o s i n g  (Conzpt. rend 110, 429-431, 
499-504). Bereits im Jahre 1876 hatte der Verfasser aus eeinen 
Versuchen geschlossen, dass die Ackererde nicht unbedeutende Mengen 
Ammoniak aus der Atmosphare aufnimmt. Dieser Schluss ist neuer- 
dings angefochten worden, indem man Gber die Herkunft des Am- 
moniaks und der daraus entstandenen Salpetersaure Zweifel erhob 
und ferner den kalkhaltigen Erden die Fihigkeit, Arnmoniak aufzu- 
nehmen, uberhaupt absprach. Verfasser hat daher die Uutersuchungen 
wiedw aufgenommen , theilt seine Beobachtungen ausfLihrlich rnit und 
schliesst aus ihnen in Uebereinstimmung mit seinen friiber ausge- 
sprochenen Ansichten etwa Folgendes. Unbepflanzter kalkhaltiger 
Boden - sei er sauer oder neutral, trocken oder feucht - riimnit 
atrnosphsrisches Ammoniak und zwar in nennenswerther Menge auf. 
Die Absorption erfolgt auf Grund seiner verschiedenen Spannung i n  
Luft und Erde und ist am starksten, wenn die Spannung in der Erde  
gleicb Null ist. Letzteres tritt ein, wenn die Erde feucht ist, und in  
Folgc der Nitrification das  Arnmoniak in dem Maasse, wie es absor- 
birt wird, verschwindet. In  trockner Erde hiirt die Nitrification au f ;  
das aufgenommene Ammoniak verbleibt griisstentheils darin , seine 
Spannung steigt also, und die Absorption nirnrnt bestandig ab. Die 
Aufnahme von Ammoniak wird also durch Fzucbtigkeit beginstigt, 
durch Trockenheit verziigert. Die Absorption hangt wesentlich a b  
von der Erneuerung der Luft iiber der Erdoberflbche; hinsichtlich der 
letzteren ist es also nicht gleichgiiltig, ob  sie vollig frei oder mit 
Pflanzenresten oder mit Pflanzen bedeckt i4t. - Bemerkungen 
R e r t h e l o t ’ s  zii vorliegender Arbeit siehe ebend. 559. Gahriel. 

Ueber die V e r m i n d e r u n g  der Gahrungsfahigkei t  der ellip- 
tischen W e i n h e f e  durch Kupfersa lze ,  von A. R o m m i e  r (Compt. 
rend. 110, 536-539). Da die Gahrung der elliptischen Weinhefe 
durch Kupfersalze verzogert wird und vielleicht gerade die Ent- 
wicklung dieses Fermentes bei besseren Weinen wichtig ist, so sol1 man 
sich huten, die Bliitter des Weinstocks mit Kupfersalzen (zum Schutz 
gegen Mehlthau) erst spgt zu behandeln. Gnbriel. 




