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und vermag sich nicht mit Natriumbisulfit zu verbinden. Die Phenyl- 
hydrazinverbindung ist fliissig, das Acetoxim krystallisirt aus Ligroyn 
in breiten Tafeln vom Schmp. 86-870. Bei der Oxydation mit Sal- 
petersiiure (spec. Gew. I .38) entsteht Dinitroathan und Metanitropara- 
toluylslure (Schmp. 187 O). Beim Nitriren mit Salpetersaure (spec. 
Gew. 1.5 1) erhalt man Met  a n i  t r o p a r  a t o 1 y l a  t h y l  k e t on, CcH3 C 0 

CzHg . NO2 . CHs, aus  Alkohol in strohgelben Blattchen vom Schmp. 
50-51O. Die Constitution der Verbindung folgt aus  der Thatsache, 
dass sie bei der Oxydation Metanitroparatoluyls&we giebt. Die Phe- 
nylhydrazinverbindung des Ketons krystallisirt aus Alkohol in orange- 
gelben Nadeln vom Schmp. 147-149O. - Bei der Darstellung des 
Paratolylathylketons entsteht neben diesem stets in erheblicher Menge 
Dipa ra to ly lke ton .  Von diesem wurde dargestellt das Acetoxim, 
welches aus Petroleumiither in farblosen Prismen vom Schmp. 160 bis 
162O anschiesst. Durch Nitriren erhalt man ein aus Alkohol in gelben, 
prismatischen Nadeln krystallisirendes Nitroproduct. - Das P a r a -  
x y l y l m e t h y l k e t o n  wird durch Destillation von homoparatoluylsaurem 
und essigsaurem Baryum erhalten. Die Homoparatoluylsaure wurde 
a u s  Paraxylol durch Bromiren der Seitenkette, Ersetzung des Broms 
durch Cyan und Verseifung des entstandenen Nitrils dargestellt. Das 
Keton siedet bei 232-233O und giebt eine Bisulfitverbindung. .Die 
Phenylhydrazinverbindung ist fliissig. Das Acetoxim krystallisirt aus 
Petroleumiither in dicken, schiefwinkligen Prismen vom Schmp. 90-91 O 

Beim Nitriren erhdt  man ein nicht krystallisirbares Mononitroderivat, 
dessen Phenylhydrazinverbindung aus Alkohol in langen, lebhaft rothen 
Nadeln vom Schmp. 212-213' krystallisirt. Bei der Darstellung des 
Paraxylylmethylketons entsteht neben diesem in nicht unerheblicher 
Menge D i p a r a x y l y l k e  t o n ,  welches bei langsamem Krystallisiren 
aus Alkohol in den Gyps ahnlichen Krystallen vom Schmp. 54" an- 
scbiesst. Sein Acetoxim krystallisirt aus Alkohol in Nadeln vom 

1 3  4 

Schmp. 106". Foeruter. 

Physiologische Chemie. 

Ueber die Bestimmung der mineralischen Stoffe des Acker- 
bodens und ihre Bedeutung f i r  die Landwirthschaft, von Ber -  
t h e l o t  und G. A n d r e  (Compt. rend. 119, 117-121). Wie eine ge- 
naue Bestimmung des Schwefels und Phosphors im Ackerboden nur 
in der Weise vorgenommen werden kann, dass man das Object irn 
Sauerstoffstrom verbrennt unter Berucksichtigung der fliichtigen Pro- 



215 

ducte (vergl. dime Bmiehte XXI, Ref. SO), so lassen sich die Alkalien, 
Magnesia, Thonerde, Kalk und Eisenoxyd im Ackerboden bestimrntw, 
wenn man zuvor die Kieselsiiure durch Behandlung mit Flusssaure 
resp. durch Schnielzen mit Kali entfernt hat. Durch kochende Mineral- 
sauren wird dem Erdboden, - selbst wenn er zuvor ausgegliiht war, 
- der volle Gehalt an Alkalien und Oxyden nicht entzogen. - Von 
der langsamen Wirkung der Atmospharilien und der schnelleren Ein- 
wirkung der Mineralsauren auf die Bestandtheile der Ackerkrume ist 
die Wirkung der Pflanzen durchans verschieden: sie verrnogen dem 
Boden die geringsten Spuren Phosphor, Schwefel, Kali und Eisen zu 
entziehen und entnehmen ihm erheblich grossere Mengen, als er a n  
reine Mineralsauren abzugeben vermag. Bei der Alkalibestimmung in 
Pflanzen muss man deshalb meist gleichfalle Flusssaure zu Hilfe 
nehmen. Gabriel. 

Ueber Anwesenheit und Bedeutung des Sohwefels  in den 
Pflanzen,  von B e r t h e l o t  und G. A n d r e  (Compt. rend. 112, I22 bis 
125). Verfasser haben bei einer Reihe ron Pflanzen (z. B. Sinapis 
alba) die Vertheilung des Schwefels auf die verschiedenen Pflanzen- 
theile (Wurzel, Stamm, Blatter, Bliitben) und zwar vor, wlhrend und 
nach der Bliitho und wahrend der Fruchtreife bestimmt, indem sie 
gleichzeitig seine 3 Verbindungsformen (Sulfrtt , fliichtige und nicht- 
fliichtige organische Verbindung) beriicksichtigten. Hierbei ergab sich 
u. A., dass Sinapis alba wahrend der  Bliithezeit den hochsten Schwe- 
felgehalt und gleichzeitig dns Maximum an organischen Schwefelver- 
bindungen aufweist; riel Schwefel ist stets, rnit dusnahme der be- 
ginnenden Bliithezeit, in den Wurzeln und gegen Ende der Bliithezeit 
sowohl in den Wurzeln wie im Stamm enthalten. Die fliichtigen or- 
ganischen SchwefelkGrper treten stets in sehr geringer Menge und 
zwar nach vollendeter Bliithezeit aaf; der nur geringe Betrag erklart 
sich vielleicht durch eine erhebliche, weil bestandig stattfindende Ab- 
gabe. Im Samen von Avena sativa ist wenig Sulfat und vie1 ,orga- 
nischera Schwefel enthalten; das Umgekehrte ist bei der weissen La- 
pine der Fall. Einen Hijchstbetrag an Borganischemr Schwefel weisen 
wahrend der Bliithe ausser Sinapis alba auch Carnelina sativa, Tro- 
parolum majus, Allium cepa, Avena sativa und Lupinus albus auf; 
die schliesslich eintretende Verminderung des organischen Schwefels 
scheint theils mit seinem Uebergange in fliichtige Producte, theils mit 
seiner Reoxydation wiihrend der Fruchtreife zusammenzuhangen. 

Gabriel. 

Zur Geschichte  der St icks tof fverb indungen in dem Pflenxen- 
b o d e n ,  von B e r t h e l o t  und A n d r e  (Compt. rsnd. 112, 189-195). 
Wie Verfasser friiher (diese Ben'chte XX, Ref. 14) gezeigt haben, riihrt 
das Ammoniak des Erdbodens von amidartigen Kijrpern her, welch? 
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irn Boden enthalten sind und durch Siluren, Alkalien und selbst Wasser  
mehr oder minder leicht unter Ammoniakabgabe zerfallen. Die amid- 
artigen Stoffe sind entweder wahre Amide (Saureamide), welche ver- 
scLieden leicht in Saure und Ammoniak zerfallen, oder Alkamide, d. h. 
Verbindungen von Sauren mit stickstoff haltigen fliichtigen oder nicht- 
fluohtigen Basen (resp. verwandten Korpern), welche bei der Spaltung 
fliiohtige bezw. nicht fliichtige Stickstoff kijrper geben. Verfasser haben 
zur Erkennung der im Boden vorhandenen Stickstoffverbindungen eine 
Hoden probe mit Siiuren und rnit hlkalien unter verschiedenen Ver- 
suchsbedingungen behandelt, und den Stickstoff sowohl im Destillate, 
wie im wasserlijslicben und wasserunloslichen Antheile des Riick- 
standes, und ausserdem den Kohlenstoff bestimmt. Es ergab sich, dass 
der urspriingliche >unlijslichec Stickstoff der Huminsubstanzen durch 
andauernde Behandlung rnit Alkalilauge oder durch abwechsrlude Be- 
handlung rnit Alkali und Saure allmahlich loslioh und assimilirbar 
wird; wenn nun auch die Wirkungen der Vegetation rnit derjenigen, 
welche von den genannten Agentien und unter obigen Versucliubediii- 
gungen ausgeiibt werden, sicherlich nicht identisch sirid, 60 hind hie 
doch mit einander vergleichbar: bei der Vegetation treten namlich nls 
chemiscbe Agentien die Erdalkalicnrbonate, Kohlenslure und Pflanzrn- 
siuren auf, und die natiirlichen Bedingungen verrniigen, da aie ail- 

dauerrid obwalten, die Rolle der stiirkeren aber nur kiirzeren Wirkung 
des Alkalis und der Mineralsiuren zu iibernehmen. Gnbriel. 

Neue Beobechtungen iiber die fliichtigen St ickstoffverbin-  
dungen BUS dem Pf lansenboden,  von B e r t h e lo  t (Compt.  rend. 
112, 195- 197). Verfasser theilt lbnliche Reobaclitungeii mit, wie 
&e bereits in dzesen Berichten XXII, Ref. 700 angefiibrt wordrti siiid. 
Kemer kenswerth ist,  dass unter den innegehaltenen Bedingurigeri der 
Ammoniakstickstoff weit geringer war, als der i n  den ubrigen fliich- 
tigen Stickstoffverbindungen enthaltene Stickstoff. Letztere stellen an- 
scheinend eine Ar t  von Pflanzenptornahen dar  und verdanken ihren 
Ursprung einer Vegetation von Mikroben oder niederen Pflanzen. 

Gabrlel. 

Versuche iiber die Synthese v o n  Proteinstoffen,  oon 
P. S c h u t z e n b e r g e r  (Compt. rend. 112, 198 - 201). Nachdem die 
fruheren analptischen Untersuchungen des Verfassers (dime Berichte XIX, 
Ref. 30 und XXI, Ref. 528) ergoben batten, dass die Bildung einer 
Protei'nsubstanz (z. B. des Albumins) auf Grund ihrer Spaltung im 
grosseu Ganzen nach der Gleichung: 

C 2 H t 0 4 - t  a N H 3 + 3 C m H z m + r N 0 2 + 3 C " H a s - i N O a - 8 8 ~ 0  

= cq+Z H 2 q - R  N@,Oe 
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aufgefasst werden kann, so zwar, dass, wenn q = 28, nahezu die hei 
der Elemeotnranalyse des Albumins beobachteten Zahlen sich be- 
reehnen , hat Verfasser niinmehr auf synthetischem Wege im Sinne 
obiger Reactionsgleichung, d. h. durch Wasserentsiehung aus relativ 
eirrfachen Amidokbrpern in der That complexere Substanzen rnit den 
Eigenschaften der ProteYnstoffe erhalten. Zu dem Ende wurde eiii 
inniges, trockenes Gemisch der  Amidokbrper CmH2m + 1 R 02 und 
C,,Ra,,- 1 NO% rnit ca. 10 pCt. IIarnstoE nach Zusatz von 1.5 Theilen 
fhosphorsaureanhydrid auf 125 0 erhitzt. Die Mischung wurde breiig 
und erstarrte zu einer nicht wesentlich gebriiunten Masse, welche iiiaii 

mit wenig Wasser, dann rnit vie1 Alkohol versetzte, wodrireh cine 
Schmiere ausfiel, welche man mit Alkahol wusch, in  Wasser loste, 
fiitrirte, rnit Raryt von Phosphorsaure und dann vom iiberschussigem 
Raryt befreite; die Lijsung lieferte beim Eindampfen eine amorphe, 
wauserlosliche, durch ,4lkohol in  kdsigen Rliimpchen fallbare Substanz, 
welche im Verhalteu grosse Aehrilichkeit rnit den Peptonen zeigte. 
8 i e  gab Flllungen mit Tannin, Pikrinsaure, Sublimat, Mercurinitrat, 
M i l l o  n's Reagens, <Jodjodlcalium, Jodkaliumquecksilber, Phosplior- 
wolframsiiure (+ Salzsilure) , Phosphormolybdins~ure, Hleiaeetat und 
-subacetat, keine Fiillung Knit gelbem Blutlaugensalz (+ Essigsaure); 
sie farbte sich mit Kali und Kupfervitriol rosa, gab mit Salpetersiure 
eingedarnpft eine gelbe Masse, welche mit Ammoniak orangefarben 
wurde und beim Erhitzen sich pliitzlich unter Bildung einer schwam- 
niigen Kohle zersetzte (Aehulicbkeit mit der Gelntine). Auf Platin- 
blech verbraunt, entwickelte sie den eigenartigen Geruch riach ver- 
brannten tbierischen Stoffen. Oabirel 

Chemische  Theorie der Biutger innung,  ron M a u r i c e  A r t h  U S  

und C a l i x t e  PagGs (Compt. rend. 112, 241 - 24-11. Gestiitzl auf 
die Arbeiten von A l e x a n d e r  S c b m i d t  urid I ~ a m m a r s t e n ,  sowie auf 
eigtwe Beobachtungen , stellen Verfasser folgendr Theorie der IZlut- 
geiinnung auf: unter deln gleichzeitigeii Einfluss des Fibriiifermentes 
n ~ d  von R a l k s a l z e n  zerfiillt das Fibrinogen des Elutplasmas in 
2 Kiirper: der eine (hypothetisclir) giebt eine unlkliche Kallrver bin- 
dung, das Fibrin; der andere bleibt geliist im Serum (Globulin, bei 
G 4 0  gerinnend). Gabi,el 

Ueber H u m i n s u b s t a n z e n ,  ihre Entstehung und ihre Eigen-  
sehaf ten ,  von pi'. H o p p e - S e y l e r  (Zeitschr. f, p h p o l .  Chem. 13, CC 
bis i21). Die in der Natur vorkommenden Huminsubstanzen biltlcn 
sich bei der Zersetzurig abgestorlener, feuchter Pllanzentheile, ohne 
Mitwirkung von Spaltpilzen und ohne wesentliche Betheiligiing ron 
Chlorophyll, vermuthlich aus GerbstofFen und Iioblerihydraten , durch 
Wassernbspaltung. Bei der Methangahrung mit Flussschlamm bilden 

Iierichte d. 1) rhetn. Gerellschaft. Jahrg. XXIV. [151 
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Cellulose und Holzgummi keine Huminsubstauen j dagegen entstehen 
aus Cellulose beim Erhitzen rnit Wasser auf 180 - 200": Humin, 
Hwninsaure , Furfurol, nichtfliichtige organische Sauren. Die fruher 
beobschtete Bildang von Brenzcatechin und Protocatechusaure ist 
auf Alkali zariickzufiihren, welches dem Glase entzogen war. Piir 
Schmelzversuche von Hurninsubstanzen mit Aetzkali wird empfohlen, 
die Substanzen mit der fiinffachen Menge voii Alkali und Wasser im 
Oelbade auf 200- 250' zu erhitzen, bis die Gasentwicklung aufhiirt. 
Auf diese Weise behandelt giebt Cellulose bei Abschluss von Luft: 
Ameisensaure, Essigsaure, Oxalsiiure, Protocatechusaure, wenig Brenz- 
catechin , Wasserstoffgas nnd wenig Methan, aber keine Humin- 
substanzen. Verfasser theilt die Huminsubstanzen in 3 Gruppen: 1. in 
Alkali und Alkohol unliisliche, 2. in Alkali liisliche, in Alkohol on-  
losliche, 3. in Alkali und Alkohol liisliche, welche jedoch nach dem 
Verdunsten des Alkohols hierin unliislich werden. Zu dieser Gruppe 
gehtiren die braunen Sauren, welche beim Schmelzen der 1. und 
2. Gruppe rnit Aetzkali entstehen, und welche Verfasser BHymato- 
mclansaurenc nennt. Neben diesen Sluren geben alle untersuchteu 
Huminsubstanzen dieselben Zersetzungsproducte, wie Cellulose bei 
gleicher Behandlnng. Das mesentliche Product, die Protocatechusaure, 
fehlt nur bei der Zersetzung der Azulinsaure und der Huminsiibstanzen 
ails Furfurol. Alle stickstoffhaltigen Huminsubstanzeri bilden beim 
Schmelzen rnit Aetzkali Ammoniak. Am Schluss der Abhandlung 
bespricht Verfasser die physiologische Bedentong der Huminsubstanzen 
fur die Pflanzen und ihre Rolle bei der Bildung von Steinkohlen. 

Iiriiger 

Zur Kenntniss der Kohlenhydrate im normalen Ham, von 
N. W e d e n s k i  (Zeitschr. f. physiol. Chem. 13, 122-127). Die Kohlen- 
hydrate des normalen Harns werden durch Schiittelri mit Natroiilauge 
und Benzoylchlorid gefallt, aus 100 ccm Harn in Mengen von 0.138 
bis 1.309 g der Benzoylvarbindungen. Der  Niederschlag ist stets ein 
Gemeuge von BenzoGsBureestern zweier Kohlehydrate, vou denen das  
eine die Eigeuschaften des Traubenzuckers, das andere die eines 
dextrinslrtigen KGrpers zeigt, welcher vermuthlich rnit dem thierischen 

Ueber den Einflusa des Aethylalkohols auf den Stoffwechsel 
des Menschen, von H. K e l l e r  (Zeitschr.f.physio2. Chem. 13, 128-134). 

Studien iiber die analytische Bestimmungsweise der Eiweiss- 
korper rnit besonderer Rucksicht anf die Milch, von J o h n  S e -  
b e l i e n  (Zeitschr. f. ph,ysioZ. Cliem. 13, 135 - 1SO). Verfasser unter- 
wirft die wichtigsten Methoden der quantitativen Eiweissbestimmung 
einer experimental- kritischen Priifung. Nach der Methode von R i  t t -  
h a a s e n  wird Casei'ii vollstandig gefiillt. Die Methode von S t o r c b  

Gummi L a n d w e h r ' s  identisch ist. Kriiger. 
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fiihrt zu keiner vollstiindigen Fiilluiig voii Casei'n und Ovalbumin. 
Gerbsaure, selbst in grossem Ueberschuss zugesetzt, fiillt Ovalbumin, 
Casein und Lactulbumin bei Gegenwart hinreichender Salzmengen 
vollstiindig; doch muss die Fiillung in der Kalte geschehen und das 
Auswaschen des Niederschlages mit kaltem Wasser vorgenominen 
werden. Dagegen werden Peptone und Albumosen durch GerbsIure 
hiichst unrollstiindig gefallt; Pepton ldst sich im Ueberschuss ties 
Fallungsmittels. Phosphorwolframsaure fiillt Eiweiss und Pepton voll- 
standig (ubereinstimmend rnit H i r s  ch ler ' s  Versuchen), Albumosen 
besser wie Gerbsaure. W a s  das Vorkommen von Pepton in Milch 
Letrifft, so findet Verfasser dasselbe niemals, weder in Vollmilch und 
abgerahmter Milch, noch i n  saurer Milch, in Molken und im Colostrum. 
Dagegen gab s h e  Milch, welche rnit Bfadenziehender Milcha inficirt 
war, nach einem J a h r e  starke Peptonreaction. Zur Trennung des 
Casei'ns vom Lactalbumin fallt Verfasser das C a s e h  durch Mngnesium- 
sulfat und bestimmt im Filtrat das Lactalbumin rnit Gerbsgure oder 
Yhosphorwolframsaure. Durch Erhitzen ihrer rnit Essigsaure ange- 
sauerten Liisungen kiinnen weder Lactalbumin noch Ovalbumin voll- 
standig coagnlirt werden. Die Colostralmilch enthalt Casei'n, Albumin 
und als wesentlichen Bestandtheil Globulin. Zur quantitativen Be- 
stimmung von Eiweiss empfiehlt Verfasser an Stelle der Wagungen 
der Niederschliige die Bestimmung ibres Stickstoffgehaltes. Kriiger. 

Ueber die Chinathonsaure,  von V i c t o r  L e h m a n n  (Zeitschr. 
f .  PhYSiOl. Chem. 13, 181-186). Die von A. K o s s e l  entdeckte, durch 
Paarung von Phenethol rnit Glycuronsiiure im Thierorganismus ent- 
stehende Chinathonsaure, CI4Hl8Oa, bildet bei xweistiindigem Erhitzen 
mit oerdiinnter Schwefelsaure Paraoxyphenetol. Der  Saure kommt 

demnach die Constitution zii: IZ r ii ge r. 
0c2 H5 

c6 H4%6 H~ o1 . 

Die physiologischen Wirkungen des Paraxanthine von 
G e o r g  S a l o m o n  (Zeilschr. f. physiol. Chem. 13, 187 - 195). 

Ueber die antiseptisohe Wirkung der Ual lensauren  ron  
P h .  L i m b o u r g  (Zeitschr. f. phpiol .  Chem. 13, 196 - 201). Verfasser 
bestiitigt durch eine Anzahl von Versuchen die von B i d d e r  und 
S c h m i d t  ausgesprochene Vermuthung der antiseptischen Wirkung der 
Gallensauren. Cholalsaures Natron (1/4 pCt. bis 1 pCt.) in einer 
Lasung von W i  tte'schem Pepton rnit Pancreasinfus verzogert schon 
nach 26 - 48 Stunden den Zerfall des Peptons in Amidosauren und 
Ammoniak. Iiriiger. 




