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in Verbindung mit der Schwefelsiiure theilweise entfernt. Sattigt man 
die Saure mit Bleicarbonat, so erhalt man durch vorsichtiges Ein- 
dampfen Bleisalze, welche durch Erhitzen leicht zersetzt werden unter 
Bildung von Schwefelblei. Wird die saure Losung durch Kalk 
neutralisirt, so bilden sich unbestiindige Kalksalze, aus welchen 
durch Destillation mittels Dampfs die Sulfide abgeschieden werden. 
Die Destillation muss unter vermindertem Drucke, welcher 150 mm 
nicht ubersteigt , geschehen, urn Verluste durch Zersetzung der 
Schwefelole zu umgehen. Eine so erhaltene Mischung von Schwefel- 
olen war  farblos, besass das spec. Gewicht 0.9245 bei 16.5O und ent- 
hielt 14.9 pCt. Schwefel. Alle Destillate derselben gaben mit alko- 
holischer Quecksilberchloridl6sung Niederschliige , die entweder 
krystallisch oder als dicke zahe Oele erschienen. Auch die Platin- 
verbindung, R2 S P t  Clr, wurde leicht gebildet, Folgende Schwefel- 
verbindungen wurden abgeschieden : Methylsulfid (aus der Rohnaphtha 
durch Schutteln rnit in Wasser gelijstem Quecksilberchlorid), Aethyl- 
sulfid, Aethylpropylsulfid (Sdp. 110-1 1 2 9 ,  normales Propylsulfid, 
Aethylpentylsulfid (Sdp. 158 -159O), Isobutylsulfid (Sdp. 170 -1769, 
normales Butylsulfid (Sdp.180- 1850), Butylpentylsulfid (Sdp. 185- 190°), 
Pentylsulfid und Hexylsulfid (Sdp. 225- 2350). Ausser diesen war  
noch eine becriichtliche Menge hijher siedender Sulfide vorhanden, 
welche nicht naher untersucht wurden. Schertel. 

Physiologische Chemie. 

Versuche uber den Einfluss von Calcium-, Natrium- und 
Kaliumsaleen auf die Entwickelung der Eier von Frijschen und 
das Wachsthum der Eaulquappen, von S y d n e y  R i n g e r  (Journ. o j  
physiol. 11, 79-84). In Fortsetzung friiherer Versuche (diese Bem'chte 
VII, 118, 291) verglich Verfasser die Entwickelung der Eier und 
Larven von F r i j s c h e n  in  destillirtem Wasser und in reinen Losungen 
der genannten Salze. Herter. 

Notizen uber die Wirkungsart von Rennin und Fibrinfer- 
ment, von A. S h e r i d a n  Lea und W. L e e  D i c k i n s o n  (Journ. of 
physiol. 11, 307-311). Verfasser haben den Versuch F i c k ' s  (dim? 
Berichte XXIII, Ref. 666) wiederholt; sie schichteten unter auf 400 
erwarmte M i l c h  eine Lijsung von L a b f e r m e n t  (welches sie als 
,Rennin< bezeichnen) bei miiglichster Vermeidung einer Mischung 
beider Plussigkeiten. Abweichend von F. beobachteten sie, dass die 



oberen Schichten d r r  Milch lange fliissig blieben. Aehnliches wurde 
fir B l u t  und F i b r i n f e r m e n t  constatirt. Es muss also hier wie 
bei anderen wahren Ferrnentwirkungen das  Ferment rnit dern Ge- 
rinnungssubstrat in directe Beriihrung kommen. (In Uebereinstimmung 

Der Einfluss  gewisser Salze  auf den Gerinnungsakt, von 
S y d n e y  R i n g e r  und H a r r i n g t o n  S a i n s b u r y  (Joum. of physiol. 
11, 369-383). Verfasser vergleichen die M u s k e l c o n t r a c t i o n  rnit 
der B l u t g e r i n n u n g ;  sie fiihren ails, wie beide durch R a l i s a l z e  
(Chloride) b e h i n d e r t ,  durch K a l k s a l z e  g e f o r d e r t  werden. Na- 
triumofilorid wirkt noch starker als das  Kaliumsalz auf die Gerinnung; 
Strontium- und Baryumchlorid wir ken wie das Kalksalz, aber schwiicher. 
Verfasser heben auch Versuehe mit pathologinchen E x s u d  a t  e n  und 

Notiz iiber Blutegelextract und seine Wirkung euf das 
Blut, von W. L. D i c k i n s o n  (Journ. of physiol. 11, 566-572). Das 
nach iuehrteiger  Einwirkung von Alkohol aus den Vorderthrileii der 
Blutegel erhaltliche Wasserextrakt (5-10 corn pro Blutegel) hat  kraf- 
tige g e r i n n u n gs h e m m e n d  e Wirkung ( H a y c r a f t  , diese Berichte 
XVIII, Ref. 163, Proc. roy. SOC. 36). DasseXbe zeigt A l b u m o s e -  
R e a c t i o n e n ;  Pepton scheint es iiicht zu enthalten. Die active Sub- 
stanz ist fallbar durch Ammoniumsulfat und von der Albumose nicht 
zu trennen. R l u  t p la s m a ,  welches durch das Extract fliissig er- 
halten ist, enthiilt das Fibrinogen unveriindert; durch Kohlensaure 
oder Neutralisation rnit EssigsBure wird Gerinnung nicht hervorgerufen, 
auch nicht durch destillirtes Wasser, wenn die Blutktjrperchrn ent- 
fernt sind, wohl aber  durch Ueberschuss von F i b r i n f e r m e n t  (5 pet .  
NaC1-Extract von Fibrin). Verf. bestgtigt die Z e r s t o r u n g  von 
Fibrinferment durch das Extract. Auch das Z e l l g l o b u l i n - P  von 
H a l l i  b u r t o n  wrliert dadurch seine fibrinoplastische Wirkung schein- 

rnit L a t s c h e n b e r g e r ,  Centralbl. f. Physiol. 4, I.) Herter. 

mit M i l c h  angestellt. Hrrter. 

bar  ohne cheniische Veranderung. Herter. 

Wirkung der Ligatur der Lebererterie auf die glykogen- 
bildende F u n o t i o n  der Leber, von G. A r t b a u d  und L. B u t t e  
(Arch. de physiol. norm. et pathol. 22, 168-176) Die Versuche iiber 
die Obliteration der V e n a  p o r t a e  lassen schliessen, dass das Pfort- 
aderblut fiir die Functionen der Leber nicht unbedingt nothig ist. 
Ueber den Einfluss der Leberarterie stimmen die Angaben der Autoren 
nicht gut iiberein. Verfaseer unterbanden bei H u n d e n  die A r t e r i a  
h e p a t i c a  unter antiseptischen Cautelen. Die Thiere s t a r b e n  am 
5. oder 6. Tage. Die L e b e r  war zu dieser Zeit vSllig f r e i  von 
G l y k o g e n  und von Z u c k e r .  Der H a r n s t o f f g e h a l t  derselben be- 
trug 0.032-0.063 p e t .  (im B1 u t  fanden Verfasser 0.046-0.064 @.). 

Hertsr. 
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Ueber die Messung der reapiratorischen Verbrennungen bei 
den V b g e h ,  von C h a r l e s  R i c h e t  (Arch. de physiol. norna. et 
pathol. 22, 483-495). Verfasser erhielt folgende Mittelwerthe: 

Species 

Gans . . . . . . .  
Pute . . . . . . .  
H u h  . . . . . . .  

)) . . . . . . .  
Entc . . . . . . .  
Taube . . . . . . .  
Distelfink. . . . . .  

Korpergewicht 
1ig 

2.075 
2.650 
1.s20 
1.500 
1.740 
0.325 
0.021 

Koblens5ure pro 
Zilogr. u. Stunde 

1.490 
1.319 
1.665 
1.755 
2.270 
3.360 

12.582 

Lespiratorischer 
Quotient 

0.80 
0.71 
0.83 
0.83 
0.74 
0.79 
0.71 

Der r e s p i r a t o r i s c h e  Q u o t i e n t  der Vijgel war im Mittel 0.775; 
R e g n a u l t  und R e i s e t  fanden 0.793. Bei gleichem Gewicht schieden 
die W a s s e r v a g e l  (Gans, Ente) durchschnittlich m e h r  K o h l e n s a u r  e 
aus, als die Puten und Hihuer .  Bei Berechnung der Kohlensaure- 
Zahlen auf die Einheit der K i i r p e r f l i i c h e  (1000 Q u a d r a t c m . )  
erhalt man fiir grijssere VBgel Wertbe zwischen 0.92 und 1,96g, fiir 
kleinere (mittleres Gewicht 21.8 g) ist dieser Werth erheblich hoher, 
3.22 g, was Verfasser durch die lebhaften Bewegunen derselben er- 
klgrt. Schliesslich giebt R i c h e t  eine Berechnung der beim F l u g e  

Exacte Dosirung der Kohlensiiure in den M u s k e l n  und im 
Blut, von M. G r e h a n t  (Arch. de phpiol. norm. e t  pathol. 22, 533 
bis 539). In einem Kolben mit langem Hals werden 10 g Muskel 
resp. Blut mit B a r y t w a s s e r  auf dem Wasserbad e r w a r m t ,  bis 
das Gewebe sich aufgelijst hat, dann wird rnit Salzsaure iibersattigt 
und die sich entwickelnde Kohlensiiure mittels der Quecksilberpumpe 
v o l u m e t r i s c h  bestimmt. So wnrde bei einem normalen K a n i n c h e n  
39 ccm Kohlensiiure in 100 g Muskei und 34 ccm im Blut gefunden. 
Bei E i n a t h m u n g  eines Gasgemisches rnit 80 pCt. S a u e r s t o f f  und 
40 pCt. K O  h l e n s a u r e  stieg bei einem H u n d  die Kohlensfiure des 
Blutes auf 70 ccm, die der Muskeln auf 72 ccm. Bei Athmung eines 
Gemisches mit 45 pCt. K o h l e n e a u r e  und 18.5 pCt, Sauerstoff fanden 
sich bei einem K a n i n c h c n  90.9 ccm Kohlensiiure im Blut und 

der Tauben geleisteten A r h e i t .  Herter 

130 ccm in den Muskeln. Herter. 

Notis iiber ein amylolyt iaches Ferment in der Magensohleim- 
haut des Schweina ,  von G e r t r u d e  S o u t h a l l  und J o h n  B e r r y  
H a y c r a f t  (Journ. of amit. and physiol. 28, 432-452). D e r  Magen- 
saft des Schweins zeigt ijfter amylolytische Wirkung. In manchen 
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Fallen llsst sich dieselbe auch constatiren, wenn I n f u s e  der Magen- 
schleimhant  vom Pylorus- sowohl als vom Cardial-Theil geprift 
werden. Die Fermentwirkung von S t l r k e k l e i s t e r  sichert in Gegen- 
wart von 0.01 pCt. freie Salzsaure; der amylolytisch wirkende Magen- 
saft , welcher bei erheblich starker sauerer Reaction noch wirltsam 
gefunden wird, verdankt seine Aciditat organiscben Sauren. Herter. 

Ueber den Einfluss der inneren Temperatur auf die Con- 
vulsionen, von P a u l  L a n g l o i s  und C h a r l e s  R iche t  (Arch. de 
phyaiol. 21, 181 - 195). Verfasser verfolgten in Versuchen mit 
Cocai'n, L i th iumsa lz  und Cinchonin,  wie die toxische Dose 
mit steigender Korpertemperatur sinkt. Herter. 

Untersuchungen iiber die Ciroulation wiihrend der Asphyxie 
duroh Ertrinken, von B r o u a r d e l  und P a u l  Loye  (Aroh. de physiol. 
norm. et pathol. 21, 449-459). Das a r t e r i e l l e  B lu t  Ertrunkener 
zeigt die fur die Asphyxie charakteristiscbe Abnahme im Sauerstoff- 
gehalt. Das in die L u n g e n  eindringende W a s s e r  geht in das B lu t  
iiber , B r o u a r  d e l  und V i b e r  t fanden dementsprechend die Zahl 
der r o t h e n  Blutkorperchen vermindert. Verfasser fanden un- 
mittelbar nach dem Tode die r e s p i r a t o r i s c h e  Capaciti i t  herab- 
gesetzt, in einem Falle von '21 auf 14 pCt. Der feste Riickstand des 
arteriellen Blutes bei looo war in einem Versuch vor dem Ertranken 
19.06 g f i r  100 ccm; unmittelbar nach dem Tode betrug derselbe im 
linken Herzen nur 9.48 g, im rechten 13.15 g. Das Blut der Vena  
p o r  t e e  wurde besonders wasserig gefunden, nach Verfasser in Folge 
Diffusion verschluckten Wassers ans dem Magen. Sogleich nach 
dem T o d e  findet man stets Ger innse l ,  sowohl im rechten ale auch 
linken Herzen ertrunkener Thiere; die Gerinnsel 1 o s e 11 s i c h 
wiede r  in einigen Stunden oder auch in langerer Zeit; die gewohnlich 
bei Ertrunkenen gefundene wasserige Beschaffenheit des Blutes ist 
also eine secundare Erscheinung ( F a n r e ,  Bougier).  Herter. 

Ueber die Entwickelung der Larven von Seeigeln in kalk- 
freiem Meerwasser, von G. P o u c h e t  und C h a b r y  (Compt. rend. 
aoc. biolog. 41, 17-20). Schon von der 40. Stunde an entwickeln 
sich in der Norm die K a l k - S p i c u l a e  in den Larven der Seeigel. 
Der dazu niithige Kalk findet sich nicht im Vitellus, sondern wird 
aus dem Meerwaeser entnommen. Wird der Kalk durch K ali um- 
oder N a t r i u m o x a l a t  mehr oder weniger vollstlndig aus dem Wasser 
ausgefiillt, so bilden sich keine Spiculae und die Entwickelung der 

Wirkung der Qlykoside und besonders des Phlorideins auf 
den Organismus, von Ch. Quinquaud (Compt. rend. SOC. biolog. 41, 
26-27). Qu inquaud  bestftigt die Angaben von Merings (J .  Th. 19, 

Larven bleibt auf einer friihen Stnfe stehen. Herter. 



461 

435) iiber den Phloridzin-Diabetes. Er beobachtete dabei eine momen- 
tane H e r a b s e t z u n g  des Stoffwechsels .  Ein Hund von 73 kg 
absorbirte 10.8 g Sauer s to f f  pro Stunde und schied 10.4 g K o h l e n -  
s a u r e  aus, 45 Minuten nach Ingestion von Phloridzin betrug der 
respiratorische Gaswechsel 8.2 reap. 10 g, nach 48 Stunden 8.3 resp. 
10.1 g. Auch die festen Stoffe des Urins wurden unter dem Einfluss 
des Phloridzins voriibergehend vermindert gefunden , vor der Riick- 
kchr zur  Norm ist der Stoffwechsel manchmal kurze Zeit erhiiht. 

Herter. 

Giftwirkung von Digitalis und Digitalin, von G: H. R o g e r  
(Compt. rend. SOC. biolog. 41, 41 - 43). Digitalis wirkt ungefahr gleich 
giftig bei Injection in eine p e r i p h e r e  Vene oder in die Vena  
portae.  Die L e b e r  halt also nicht alle Gifte zuriick, sondern 
wirkt e l ee t iv  wie die Niere (Bouchard) .  Herter. 

Untersuchungen tiber die Mikroben des Magens irn nor- 
malen Zustand und ihre Wirkung auf die Nahrungsstoffe, von 
Abelous (Compt. rend. SOC. biolog. 41, 86-89). Verfasser hat bei 
sich selbst den Magen ausgespiilt und 16 Mikroorgan i smen  ge- 
funden, wovon 7 bekannte, S a r c i n a  vcn t r i cu l i ,  Bac i l l u s  pyo-  
c y a n e u s ,  Bacter ium l a c t i s  aBrogenes von E s c h e r i c h ,  B a -  
c i l lus  sub t i l i s ,  B a c i l l u s  mycoi'des, B a c i l l u s  amplobac te r ,  
V i b r i o  rugu la ,  ausserdem noch einen C O C C U S  und 8 Bacillen.  
Diese Organismen resistiren slmmtlich lange in kiinstlichem Magen- 
saft mit 1.7 pCt. Salzsaure, besonders wenn sie Sporen enthalten. 
4 derselben peptooisiren das Casern ohne die Milch zu coaguliren, 
9 coaguliren die Milch und lasen nachher das Coagulum, 4 coaguliren 
die Milch ohne das Coagulum aufzuliisen. Fibrin und Glutin wird 
von den Mikroben mehr oder weniger kraftig angegriffen, Milchzucker 
und Saccharose mehr oder weniger leicht invertirt, Glucose und Sa rke  
mehr oder weniger vollstiindig zerlegt. Diese Mikroben eotfalten ihre 
Hauptthatigkeit wahrscheinlich. erst im Darm. Herter. 

Notb iiber die Giftwirkung des  Urine bei Pneumonie, von 
G. H. R o g e r  und L. Gaume  (Compt. rend. SOC. biolog. 41, 257-260). 
Verfasser studirten die Oiftwirkung des filtrirten Urins an Raninchen, 
bei intraventiser Injection. Wahrend der Krankheit war der Urin 
weniger giftig, als normal; die Giftigkeit beruhte fast ausschliesslich 
auf dem Gehalt an Kal isalzen.  Mit Eintritt der Krise steigt die 
in der Zeiteinheit producirte Giftmengt., ohne indessen stets die Norm 
zu iibersteigen: diese gesteigerte Giftwirkung, welche durch Convul- 
sionen und Salivation charakterisirt ist , wird wahrscheinlich durch 
Alkaloi 'de bedingt. Die kritische Veriiiehrung des Uringiftes ver- 
gleicht Verfasser mit der Ausfuhr von Chloriden u. s. w. zur Zeit der 
Krise. Eerter. 
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1st  der Wineerschlaf  das Resultat einer physiologischen 
A u t o i n t o x i c a t i o n ?  von R a p h a e l  D u b o i s  (Compt. rend. soc, bioolog. 41, 
260-  261). Verfasser spricht sich gegen die Hypothese Errera’s  l) 

aus, dass der Winterschlaf durch eine Autointoxicatiori hervorgerufen 
wiirde. Er fand, dass w e d e r  d e r  Urin n o c h  das alkoholische 
Extract der F a e c e s  winterschlafender Murmelthiere auf Raninchen 
oder Merrschweincheii n a r k 0  t i s c h  wirkt. Herter. 

Das Glykogen und die Glycaemie,  von Ch. Q u i n q u a u d  
(Conipt. rend. SOC. biolog. 41, 255-2286). Bei 4 Ruuden von 15 bis 
18 kg, d e r w  Leber narh 43- resp. 46stiindiger Inanition f r e i  von 
G l y k o q e n  fieworden war ,  wurde  ein A d e r l a s s  im  Betrage ron  
140-200 g Blut gemacht; in dern entnomnienen Blut fand sich 2 i  
his  3 5  pro milk Zucker; darauf wurde eine zweite Blutprobe genommen 
und dwin SG -95 pro rnille Ziicker grfiinden; cs muss also ausser den1 
Glykogen noch eine andere Quelle fiir den Zucker im Organisiiius 
existiren. Hrrter. 

U e b e r  die physiologische Glycosurie, \-on C h. Q u i n q 11 a ii d 
(Compt. rend. 800. biolog. 41, 349-3351). Q u i n q u a u d  bestimmte 
den Zuckergehalt des normalen Urins, indem er das R e d u c t i o n s -  
ver rn i igen  dessrlben v o r  und n a c h  der OSihrung feststellte. Zu 
100 ccm Urin wird auf dem Wasserbad die alkalische Seignettesalz- 
Kupfersulfatliisung zugefiigt, dann mit Essigsaure angesiiuert und durch 
Sulfocyanammonium das gebildete Kupferoxydul niedergeschlageu, 
welches entweder durch Wlgnng oder durch Titrirung mittels Natrium- 
srilfids bestimrnt wird. So lasst sich in dem frischen Urin stets ein 
starkeres Reductionsvermiigen constatiren, als in dem mit Hefe be- 
handelten. Die Differenz entsprach 0.38 - 0.62 g der reducirenden 
Substanz pro die beim g a s u n d e n  M e n s c h e n .  Nach dem ron 
G r d h a  n t und Q u i n q u a 11 d angegebenon Verfahren der Bestim- 
mung aus der Gabrungskohleusaure Turden Werthe von 0.20 bis 
0.48 g erhalten. Herter 

Notis iiber einige Farb- und Riechatoffe, welche durch den 
Bacillus pgocyaneus producirt w e r d e n ,  von A. B a b e s  (Compt. 
rend. SOC. biolog. 41, 438-440). Reinculturen des B a c i l l u s  pyo-  
cy a n e u s  - (aas einern Abscess einev an Typhus gestorbenen Pferdes) 
in Pepton-Gelatine enthielten das von P or  d o s beschriebene P yo - 
c y a n i n ,  roth in saurer, blau in  alkalischer Liisung, nur aus letzterer 
in Chloroform iibergehend; sein Spectrum zeigte zwei Absorptione- 
streifen. Daneben fand sich ein g r i i n e r  Farbstoff, lijslich in Alkohol, 
und ein dunkel o r a n g e r o t h e r ,  unloslich in  Alkohol, Chloroform, 

1) Rev. scientif. [3] 14, 105, 1887. 
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Benzin, Schwefelkohlenstoff, Aether, Petroleum, Amylalkohol, fiillbar 
durch Quecksilberchlorid, aus dem Niederschlag in  Bochendes Wasser 
iibergehend. Letztere beiden Farbstoffe waren d i c h r o i  t i s c h .  Ein 
Kiirper, wie Lindenbliithen riechend, konnte den Culturen durch 
Paraffin61 entzogen werden und ging aus diesem in Wasser uber. 
Derselbe wurde auch durch Destillation im Vacuum bei niederer 
Temperatur und Aufnehmen durch Chloroform in Nadeln krystallisirt 
erhalten. HeTter. 

Untersuchungen fiber  Stoffwechsel  der Leber, con A r t  h a u d  
und B u t t e  (Compt. rend. sac. biolog. 41, 569-5572). Verfasser ver- 
glichen die Bildung von Zucker in Stiicken der Leber ( w n  K a n i n -  
c h e n  und H u n d e n ) ,  welche sofort nach dem Tode des Thieres 
miiglichst entblutet in S a u e r s t o f f  oder in K o h l e n s B u r e  eingebracht 
murdert. I n  den ersten zwei Stunden ist kein deutlicher Unterschied 
z u  constatiren, nach 6 Stunden war stets eine erheblich g r B s s e r e  
M e n g e  Z u c k e r  im Sauerstoff grbildet worden; die erhaltenen Werthe 
waren in einem Versnch 2.32 und 1.85 pCt., in einem anderen 2.82 
und 2.14 pCt. Entsprechende Bestirnmungen des Glykogens in einem 
Falle zeigten, dass cler Schwund desselben schneller in] Sauerstoff als 
i n  der Koklensiiure vor sich ging; von 1.57 pCt. ging dasselbe in 
6 Stunden auf 0.93 resp. auf 1.03 pCt. herab. Demnach schreiben 
Verfasser der Activitlt der C i r c u l a t i o n  in der Leber einen die 
Zuckerbildung begiinstigendm Einfliiss zu. Herter. 

Not iz  uber d i e  chemischen  P h a e n o m e n e  der Respi ra t ion  
bei d e n  Tuberkulosen ,  von Ch.  Q u i n q u a u d  (Compt. rend. sac. 
biolog. 41, 587-591). Bei der Lungenschwindsucht ist die Aus- 
scheidung der K o h l  e n s a u r e  pro kg und Stunde vermehrt, besonders 
im dritten Stadium, anabbangig vom Fieber. Wahrend des zweiten 
Stadiums zeigt sich die Kolileusaureausscheidung nicht regelmlssig 
cermehrt. Die Prognose ist nach Q t i i n q u a u d  bedenklich, wc-on die 
Kohlenslure iiber 0.65 g pro kg steigt. Die S a u e r s t o f f a u f i l a h m e  

ist bald C Oa der Phthisiker ist in der Regel erhoht. Der  Quotient - 
Oa 

gleich gross, bald ltleiner a ls  in  der Norm. Herter. 

Beobechtungen uber die Phosphorescenzkrankhei t  von Ta- 
litrus und anderen Crus taceen ,  von A. G i r a r d  und A. B i l l e t  
(Compt. rend. SOC. bioZog. 41, 593-597). Das gelegentlich zu beob- 
achtende Leuchten dieser Thiere beruht auf der Invasion phospbor- 
escirender B a c t e r i e n ,  die meist in Form von D i p l o b a c t e r i u m  
auftreten, die Gewebe durchsetzen und den Tod des Wirthes verur- 
sachen. Die Bacterien k6nnen in saurer Bouillon Ton StockfischAeisch 
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oder auf Schnitten des Fleisches geziichtet werden, sie leben auch 
einige Tage in Meerwasser. Unter ungiinstigen Verhaltnissen ver- 

Beitrag gum Studium des diastatisohen Ferments der Leber, 
von K a u f m a n n  (Compt. rend. 80c. biolog. 41, 600-613). Im Wider- 
spruch mit Dastre (J. Th. 18, 213) nimmt Verfasser an, dass die 
Zuckerbildung in der Leber vermittels eines laslichen Ferments ge- 
schehe. E r  schliesst dies ails der s a c c h a r i f i c i r e n d e n  Wirkung 
der Galle, welche er bei K a t z e ,  S c h w e i n ,  S c h a f ,  Oohs consta- 
stiren konnte (nicht beim Hund). Diese Wirkung ist unabhangig von 
Mikroorganismen, da  dieselbe auch eintritt, wenn die Galle durch 
C h a m  b e r l a n  d’s Filter filtrirt oder unter a n t i s  ep tis c h en Cautelen 

Neue Untersuchungen uber die thierische Phosphorescens, 
von R a p h a e l  D u b o i s  (Compt. rend. 8oc. biolog. 41, 611-614). Ver- 
fasser hat  sich Gberzeugt, dass es sich beim Leuchten von P h o l a s  
d a c t y l u s  n i c h t ,  wie e r  fruher glaubte, urn die Wirkung eines 16s- 
lichen Ferments, sondern um die eines Mikroorganismus handelt, wel- 
chen er B a c t e r i u m  p h o l a s  nennt. Die Phosphorescenz zeigt sich 
bei kinstlichen Culturen nur, wenn dieselben in einer geniigend sal- 
zigen und alkalischen Bouillon gezogen werden, welche organische 
phosphorhaltige Substanzen (Nuclein, Lecithin, BLuciferina) enthiilt. 
Die Phosphorescenz verschwindet bei saurer Reaction, auf Zusatz von 
Ammoniak tritt sie wieder auf, selbst nach Wochen. Die leucbtenden 
Pholaden werden am besten in Natriumbicarbonatpulver aufbewahrt, 
durch Behandlnng desselben mit Wasser erhalt man d a m  eine bac- 
terienhaltige, phosphorescirende Flussigkeit. Das Leuchten ver- 
schwindet im Vacuum und in  Kohlensaure, an der Luft tritt es wieder 
auf. Zusatz von vie1 Salz hebt es auf, die verdiinnte Fliiseigkeit lSisst 
es wieder hervortreten. Starke Siiuren und Alkalien, starker Alkohok 
und Antiseptica, Hitze ron 600 zerstiiren die Leuchtkraft definitiv. Herter. 

Wirkung der Steigung um 300 Meter auf die Energie der 
Reduction des Oxghamoglobins, von A. H 6 n o c q u e (Compt. rend. 
soc. biolog. 41, 648-651). Als Energie der Reduction bezeichnet 
H k n o c q u e  die mit 5 multiplicirte Menge des im abgeachniirten 
Nagelglied des Daumens i n  1 Sec. r e d u c i r t e n  O x y h a m o g l o b i n s  
ausgedruckt in P r o c e n t e n  d e s  B l u t e s .  Normal wird 0.2 pCt. Oxy- 
hamoglobin pro Secunde reducirt, die normale Activitat ist also 
= 1. Die Bestirnmung des Farbetoffgehalts sowie der Reductions- 
zeit geschah spectroskopisch. Bei S t e i g u n g  um 300 Meter (Ei f fe l -  
T h u r m ,  G l y o n  am Genfersee) v e r m e h r t e  sich die Energie der Re- 
duction von 0.82 bis 0.90 auf 1.15 bis 1.40. Diese Verrnehrung erreichte 
ihr  Maximum nach einstijndigem Aufenthalt in der H6he. 

lieren sie ihre Leuchtkraft. Herter. 

aus der Gallenblase entnommen wird. Herter. 

Herter. 
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Ueber die bacterientatende Wirkung des Eiweisses, von 
A. W u r t z  (Compt. rend. 8oc. biolog. 42, 20 - 22). Durch stunden- 
lange Digestion in rohem Eiweiss bei 38O werden getiitet kleine 
Mengen von B a c i l l u s  a n t h r a c i s ,  C h o l e r a  - S p i r i l l u m ,  der 
Ebert’sche B a c i l l u s  und Bac i l lu s  pyogenes  au reus ,  B a c i l l u s  
s ub t i l i s .  Dieses Verhalten schiitzt die Eier vor der Invasion durch 
Racterien. Gekochtes Eiweiss todtet die Bacterien nicht. Herter. 

Rotie tiber die reapiratorische CapacitLit der keimeeien 
Gewebe, von Ch. Quinqi iaud  (Compt rend SOC. biolog. 42, 28-29). 
In  3 Stunden a b s o r b i r e n  1OOg bei 380 an Saue r s to f f :  

Muskel . . . . . .  23ccm Milz . . . . . . .  8 ccm 
Herz.  . . . . . .  21 B Lunge . . . . . .  1.2 
Gehirn . . . . . .  12 B Fettgeschlage . . . .  6 8 

. . . . .  Leber . . . . . .  10 P Knochen 5 * 
Niere . . . . . .  10 B Blut . . . . . . .  0.8 B 

Im Vergleich mit den festen Geweben verbraucht das Blut nur sehr 
geringe Mengen Sauerstoff. Herter. 

Ueber den  Beginn der Faulniss der  Gewebe, von Ch. Quin-  
q u a u d  (Conapt. rmd. soc. biolog. 42, 30-31). Verfolgt man den 
Sauerstoffverbrauch der (3ewebe vom Zeitpunkt der Entnahme aus 
dem lebenden Rorper, so zeigt derselbe eunachst eine constante Griisse, 
dann sinkt derselbe, aber wenn die Faulniss beginnt (nach 20 bis 
24 Stunden) s t e ig t  der S a u e r s t o f f v e r b r a u c h  wieder stark. 

Hetter. 

Untersuchungen tiber die Bedingungen des experimentellen 
Pankreas-Diabetes, von A r t h a u d  und Bu t t e  (Compt. rend. SOC. 

biolog. 4 2 ,  59-62). Verfasser bestatigten wie Ldp ine  1) den Ein- 
tritt von Diabetes nach E x s t i r p a t i o n  des P a n k r e s s  (Minkowsk i  
und von  Mering). Sie besprechen die fiir diese Erscheinung auf- 
gestellten E r k l a r u n g e n .  Dieselbe ist nicht durch Anhaufung von 
diastatischem Ferment im Blut bedingt, welches normalerweise vom 
Pankreas absorbirt wurde, denn I n j e c t i o n von vegetabilischer 
Diastase oder von Pankreasextract bewirkt keinen Diabetes. Auch 
die Hypothese Ldp ine ’ s  ist unhaltbar, wonach das normale Pankreas 
an das Blut ein Ferment abgiebt, welches den Zucker zerst8rt; die 
Abgabe dieses Ferments miisste auch durch L i g a t u r  der voin Pan- 
kreas kommenden Venen verhindert und so Clycosaemie und Glyco- 
surie verursacht werden; das ist aber nicht der Fall. Verfasser ver- 
mnthen, dass die durch die Pankreasexstirpation verursachte Steigerung 
der Circulation i n  der Leber die Ursache des Diabetes sei. Hrrter. 

Lyon mLdical, 29. decembre 1587, 27. octobre 1SS9. 
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Einfluss der Alke l ien  e u f  d ie  Glykogenbildung in der Leber, 
von E. D u f o n r t  (Compt. rend. soc. biolog. 43, 146-149). Beim 
Hund und beim Meerschweinchen war  nach Zufuhr von Natrium- 
hicarbonat der aus der Leber erhaltliche Gesammtzucker (prafor- 
mirter Zucker plus Glykogen-Zucker) gegeniiber de.m normalen Zu- 
stand erh8ht. nerter. 

Ueber die Biogenese des Sohwefelwasserstoffs, von D e  b r a y e  
und L e g r a i n  (Compt. rend. SOC. biolog. 42, 466- 446). Die Ent- 
wickelung von Schwefelwasserstoff wird durch M i q u e l ’ s  B a c i l l u s  
s u l  f h  y d r o g  e n  u s , durch gewisse T y r o  t hr i x- A r t e n  D u cl a u x  ’ s , 
durch einen von R o s e n  h e i  m beschriebenen Bacillus bewirkt; Ver- 
fasser rnacht darauf aufmerksam, dass dieselbe im Allgemeinen den 
Bacterien unter gewissen Verhaltnissen zukommt. Schwefelwasser- 
stoff tritt auf, wenn den Culturen fein vertheilter Schwefel beigegeben 
wird, sowohl bei aeroben als anagroben Organismen, z. K. bei ge- 
wiseen Bacillen des Darms, des Zahnsteins, des Wassers, bei Ba-  
c i l l u s  p y o g e n e s  f o e t i d u s  U. s. w. Wie M i q u e l  zeigte, wird der 
Schwefelwasserstoff durch Was  s e r t off i n  s t a t  u n a s c e n  d i  erzeugt. 

Ueber die auf reifen Treuben v o r k o m m e n d e n  Mikroorga-  
nismen und ihre Entwickelung wahrend der Gahrung , von 
V. M a r t i n a u d  und M. R i e t s c h  (Compt. rand. 112, 736-738). 
Die in saurern Medium entwickelungsfahigen, (3 .  h. die fur die Wein- 
bereitung wichtigen Mikrohen finden sich in sehr wechselnder Zahl 
auf den Trauben. Die Schimmelpilze und Saccharomyces apiculatus 
sind verbreiteter als Saccharomyces ellipsoideus; die Bacillen und 
Mycodermen, durch welche die Sauren hervorgerufen werden, sind nicht 
selten. Die freiwillige Crahrung der Trauben wird gewohnlich wahrend 
der ersten 48 Stunden durch Saccharomycos apiculatus hervorgerufen, 
welcher dann allmahlich dem Saccharomyces ellipsoYdeus Platz macht, 
ohne jedoch ganz zu versehwinden. Bacterien und Mycodermen treten 
nicht blos beim Beginn der Gahrung auf, sondern sind auch in der 
Hefe enthalten: fdglich wird man den Ursprung der Krankheiten des 
Weins oft eher auf der Traubenschaale als i n  einer spateren Ver- 
unreinigung durch die Luft oder die Gefasse zw. suchen haben. 

Herter. 

Gabriel. 

Beitrage xur Kenntniss der Cystinurie, von B r u n  o M e s  ter 
(Zeitschr. f. physiol. Chem. 14, 109-150). Die naueren Methoden zur 
yuantitativen Restimmong des Cystins sind nicht geeignet fur die Er- 
mittelung des Cystingehaltes eines Hams.  Selbst die Methode von 
33 a u m a n n  ( dime Berichte XXI, 2744) giebt keine genauen Resul- 
tnte, da die Busbeute vori Benzoylcystin, wenn auch befriedigend, 
doch nicht quantitativ ist und in ihrer Ergiebigkeit wechselt. Ver- 
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fasser bedient sich daher zur Bestimmung des Cystins des alteren 
Verfahrens, nach welchem dasselbe ails der Differenz der im Cystin- 
und normalen Harn vorkommenden Mengen von nicht oxydirtem 
Schwefel bercchnet wird. Verglichen rnit normalem Harn zeigt sich 
bei Cystinurie die Menge dieses Schwefels auf Kosten des oxydirten 
Schwefels vermehrt. Die  Schwefelsaure sinkt auf 1.33 g, als Snhydrid 
berechnet (normal 2 - 2.5 g) ; dagegen betriigt der nkht oxydirte 
Schwefel im Mittel 45.7 pCt vom Gesammtschwefel (normal 1’8.1 pCt. 
naeh Verfasser, corrigirt 17.2 pCt; nach anderen Autoren 13-16.8 pCt.). 
Der in Form von Cystin ausgeschiedene Schwefel macht daher 28 5 pCt. 
vom Gesammtschwefel aus, und die taglich ausgeschiedene Menge von 
Cystin ist 1 g. Auf das angegebene Verhaltniss des nicht oxydirten 
Schwefels zum Gesammtschwefel hat  die Zusammensetzilng der Nahrung 
keinen Einfluss. Wenn andere Autoren abweichende Resultate erzielt 
haben, so erklart es sich daraus, dass sie das Cystin auch in den 
Sedimenten beriicksichtigt haben. Nach Verfasser kann aber in .einem 
mit Essigsaure versetzten H a m  0.525 g Cystin im Liter gel6st bleiben. 
Aueh Alkohol urid Salol rufen keine Aenderung in  dem Verhaltniss 
hervor. Nach Eingabe von 30 g Lac sulfuris taglich findet dagegen 
pine Annlherung an die Zusammensetzung des normalen Harns statt, 
also Vermehrung d w  Schwefelsiiurc und Verminderung des nicht 
ouydirten Schwefels und Cystins. Die gepaarten Schwefelsiiuren 
kommen im Cystinharn in normaler Menge vor. Ein Versuch, das 
Cystin nach Eingabe von Brombenzol in l6sliche Mercaptursiiuren 
iiberzufuhren, gab cin negatives Resultat. Auch beim normalen 
Menschcn verursacht Brombenzol keine Bildung von Mercaptursliuren, 
deren Auftreten unter gleichen Bedingungen von B a u m a n n  durch 
Versuche an Hunden constatirt ist. Iiruger. 

Weitere Beitriige zur Kenntniss der Cyst inurie ,  von L. v. 
U d r i n s z k y  und E. B a u m a n n  (Zeitschr. f. physiol. Chem. 15, 77-92). 
\;on den Verfassern sind eine Reihe von Versuchen angestellt zur 
Entscheidung der Frage, ob bei der Cystinurie ein directer Zusammen- 
kang zwischen dern Auftreten der Diamine und des Cystins besteht. 
Falls die Diamine mit dem in den Geweben gebildeten Cystin gegen 
Oxydation resistent c Verbindungen, eingehen, welche etwa bei Ab- 
sonderung des Harns in den Nieren das  freie Cystin wieder abspalten, 
miisste nach Eingabe von Diaminen in den Organismus kiinstliche 
Cystinurie hervorgerufen werden konnen. Es wurden zu dem Zwecke 
die Salze des Aethylendiamins, Tetra- und Pentamethylendiainills 
einem Hunde eingegehen. Doch zeigte sich niemals eine Ausscheidung 
von Cystin im Elarn, geriuge Mengen der Basen, Aethylendiamin und 
Tetramethylendiarnin, erschienen nach Eingabe von 3.6 g resp. 3 g 
ihrer salzeauren Salee im Ham wieder. Das Pentamethylendiamin 
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enthielt eine isomere Base beigemengt, deren Dibenzoylverbindung 
bei 284O schmilzt. Sie zeigt sich gegen den Stoffwechsel bestsndiger, 
als das Pentamethylendiamin selbst und erscheint nach Eingabe von 
4 g des essigsauren Pentamethylendiamins im Ham wieder, wahrend 
die letztere Base erst nach Verabreichung von 10 g des Salzes nach- 
gewiesen ist. Weitere Versuche, die Diaminausscheidung durch 
antibacterielle Mittel und Darrnausspiilungen aufzuhehen und damit 
auch, falls ein Zusammenhang zwischen beiden besteht, die Menge 
des Cystins zu beeinflussen, wurden an demselben Patienten, den 
Mes t e r  untersucht hatte, angestellt (siehe voriges Ref.). Salol blieb 
ohne Einiluss anf die Diamin- und Cystinausscheidung. Schwefel 
verminderte nur wahrend der ersten Tage die Uenge des Cystins, 
spater stieg dieselbe auf den friiheren Stand; nach Beendigung der 
Schwefelgaben war eine Verminderung der Diamine nicbt eingetreten. 
Die Ausscheidung der Ietzteren und des Cystins blieb auch von Aus- 
spiilungen des Dickdarms, in welchem die Verfasser die Bildung 
der Diamine annehmen, unbeeinflusst. Ilas Cystin wurde durch 
Benzoylcblorid gefallt und ausserdem am letzten Tege der V e r s u h -  
reihe nach der von Mes te r  angewandten Methode bestimmt. Die 
Menge des nicht oxydirten Schwefels betrug hiernach 42 pCt. des 
Gesammtschwefels. Die Fallung des Cystins im Harn a h  Benzoyl- 
verbindung ist keine vollstandige, doch werden bei Innehaltung der- 
selben Bedingungen stets etwa 40 pCt. der vorhandenen Menge an 
Cystin ausgeschieden. Die Verfasser bestatigen die von Mes t e r  an- 
gegebene LBslichkeit des Cystins im Harn ; dieselbe betragt 0.3-0.4 g 
im Liter. Die tagliche Ausscheidung an Cystin betragt 0.841 g im 
Mittel. Die norrnale Darmfaulniss wird duroh die Darmausspiilungen 
nicht vermindert, so weit die Menge der Aetherschwefelsauren einen 
quantitativen Ausdruck dafiir liefert. Die Indoxylschwefelsaure ist 
sogar vermehrt. Iiriiger. 

Ueber die Fallbarkeit collo'ider Kohlenhydrate durch Salxe, 
von J u l i u s  P o h l  (Zeitschr. f. physiol. Cham. 14,, 151-161). Die 
Saccharocolloi'de konnen ebenso wie Eiweissstoffe aus ihren LBsungen 
durcli Neutralsalze gefallt werden. Die Fallung tritt erst bei be- 
stimmter Concentration der Salzlosung ein, uud die Pallungsproducte 
sind in Wasser wieder IBslich. Die Niederschlage sind keine 
chemischen Verbindungen zwischen Salzen und Colloi'den, ihre Ent- 
stehung ist vielmehr auf das verschiedene Attractionsvermogen der 
reagirenden Stoffe zuriickzufiihren. Die Saccharocolloide konnen 
nach ihrem Verhalten gegen Neutralsalze in folgende Gruppen ge- 
theilt werden : 

A. Durch Neiitralsalze nicht fallbar: Chmmi arabicum, Arabin- 
saures Natron. 
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B. Durch Sattigen mit Ammonsulfat fallbar: Traganthschleim, 
Althaea-, Leiasamen-, Cydoniaschleim. 

C. Durch Siittigen mit Ammonsulfat, Ammonphosphat und 
Kaliumacetat fallbar: Carragheenschleim. 

D. Durch Sattigen mit Natriumsulfat, Magnesiumsulfat, Ammon- 
sulfat und Ammonphosphat fallbar: lijsliche Starke, Lichen- 
starke, Dextrin, Salepschleim, Pectin. 

Diescs Verhalten kann zur Reindarstellung der Saccharocolloide 
dienen und ist geeignet fiir die Isolirung der einzelnen Bestandtheile 
nus einem Kohlenhydratgemenge. So hat  Verfasser durch fractionirte 
Fallung rnit Magnesiumsulfat aus Salepschleim 2 Schleime erhalten, 
welche sich gegen chemische Agentien gleichartig verhalten. D e r  
eine scheidet sich auf Zuaatz von 6 ccm concentrirter Magnesium- 
lijsung zu 4 ccm der Schleimlijsung aus und verursacht das Schleimig- 
werden der Salepliisung; der andere wird erst nach Slittigung mit 
Magnesiumsulfat gefallt. Der Traganth enthalt neben einem Kohlen- 
hydrat, das sich durch seine Fallbarkeit rnit Ammonsulfat vom Arabin 
unterscheidet, kein zweites. Der  Cydoniaschleim ist keine esterartige 
Verbindung, sondern ein Gemenge eines der Cellulose iihnlichen 
Kiirpers mit einem Kohlenhydrat, das mit dem Traganthschleim die 
Fallbarkeit durch Ammonsulfat und Bleizucker theilt und wie der 
erwahnte Schleim beim Kochen rnit Schwefelsaure Arabinose liefert. 

Uebcr die Dars te l lung  von krys ta l l i s i r tem Eiera lbumin  und 
die Krys ta l l i s i rbarke i t  collolder Stoffe , von F r. H o f m ei s t e r 
(Zeitschr. f. physiol. Chem. 14, 165- 172). Frisches, zu feinem Schaum 
geschlsgenes Eiereiweiss wird '24 Stunden sich selbst iibrrlassen; aus 
der klareri, vom Schaum befreifen Eiweissliisung wird durch Zusatz 
einrs gleichen Volumens kalt gesattigter Ammonsulfatliisung das Glo- 
bulin ausgefallt, und das Filtrat in Schalen rnit ebenem Boden der 
Verdunstung bei Zimmertemperatur iiberlassen. Nach einigen Tagen 
erscheint ein korniger Niederschlrg, der fast alles Albumin enthiilt 
und aus kugeligen Aggregateri ohne schaliges Gefuge besteht. Nach 
wiederholtem Lijsen des Niederschlages in kalt gesattigter Ammon- 
sulfatlijsung und darauf folgender Verdunstung entstehen neben den 
Globuliten Sphiirolithe, welche sich auf Kosten der ersteren allrnahlich 
vermehren. Eine viillige Ueberfiihrung in Nadeln und feine Plattchen 
gelingt durch nochmaliges Lijsen des Niederschlages in halb gesattigtem 
Ammonsulfat, Eiiifiillen der Lijsung in einen Schlauch am Pergamen t- 
papier , der an beiden Enden verschlosseri in eine mit halbgesiittigter 
Ammonsulfatliisung gefiillte Schale gelegt wird. Der krystallisirte 
Kijrper ist Eieralbunlin; ob er neben diespm Aninioiisulfat enthalt ,  
ist noch nictit erwiesen. Doch ist 8s Veriasser nicht gelungen, die 

Derichte (1. D. c1ie-n. Ge\el;,chsft. diihrg. XXIV. 

Krriger. 

W I  
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durch Diffusion des krystallisirten Eiweisses erhaltene salzfreie Liisung 
zur Krystallisation zu bringen. Den Grund dafiir, dass es so selten 
gelingt, Eiweisskiirper in krystallisirtem Zustande zu erhalten, 
sieht Verfasser in der Schwierigkeit, dieselben zu isoliren und frei 
von anderen Colloi‘den darzustellen. Das Haupthinderniss bildet jedoch 
die Eigenthiimlichkeit der Colloi’de, a u f  geringen ausseren Anlass hin 
i n  unliisliche, aber quellbare Modificationen iiberzugehzn. ~ i i ~ ~ g r r  

Beitrag zur Farbenlehre der Galle, von J. B. H a y c r a f t  und 
H. S c o f i e l d  (Zi3itschr. f. physiol. Chem. 14, 173-181). Die Reduc- 
tion des Biliverdins vollzieht sicb in ahnlicher Weise, wie die des 
Oxyhamoglobins. Es wird in sterilisirten Gefassen nur bis zum Bili- 
rubin reducirt; und es kann diese Reduction durch Einwirkung des 
Lichts, durch Faulniss und durch Zusatz von Gallenschleim beschleunigt 
werden. Dagegen zeigt getrocknete und in dunklen Kammern aufbe- 
wahrte Galle noch nach 11/z Jahre blaogriine Farbe. Bei lgngerer 
Einwirkung der F&ulniss oder durch Kochen veranderter Galle 
entsteht scbliemlich ein brauner Farbstoff, bei dsm die Gmelin’sche 
Probe ausbleibt. Er zeigt keine Absorptionsstreifen und unterscheidet 
sich rom Hydrobilirubin durch seine LBslichlreit. Bilirubin kann durch 
nascirenden Sauerstofl’ oder Ozon zu Riliverdin oxydirt werden. Um- 
gekehrt kann letztrres durch einen Dampfstrom von Amrnoniumsulf- 
hydrat in Bilirubin zuriickverwandelt werden. Oxydation, wie Re- 
duction dieser Gallenfarbstoffe kann aiich mit Hiilfe des elektrischen 
Stroms G r o  ve’scher Zellen, deren Elektroden aus Platin bestehen, 
bewirkt werden. Kruger. 

Beitrage zur Analyse des Tabaks, von M. P o p o v i c i  (Zeitschr. 
f. physiol. Chem. 14, 182-188). Verfasser bedient sich zur Ermitte- 
lung des Stickstoffgehaltes im Tabak der 3 Methoden yon K j e l d a h l ,  
V a r r e n t r a p p  -Will  und der volumetrischen Methode. Der rnittlere 
Werth aus 13 Analysen nach letzterer Methode iibersteigt die nach 
K j e l d a h l  erhaltene Zahl urn 0.355 pCt., die nach V a r r e n t r a p p -  
W i l l  sogar urn 0.684pCt. Die Kjeldahl’sche Methode liefert daher 
etwas zu niedrige Zahlen; die zur Tabakanalyse bisher allein ange- 
wandte Methode von V a r r e n t r a p p - W i l l  ist fiir diesen Zwecli un- 
brauchbar. Kriiger. 

Ueber das Verbalten des salssauren Tyrosinathyllthers im 
thierischen Stoffwechsel , von R u d o  1 f C o hn  (Zeitschr. f. physiot. 
Chem. 14, 189-202). Bei subcutaner oder intraventiser Injection 
wird der salzsaure Tyrosintithylather im Organismus von Kaninchen 
und Hunden vollstandig zerstikt. Er erscheint im Urin weder als 
solcber, noch als Tyrosin wieder; ebensowenig entstehen Phenol, aro- 
matische Oxyaauren und Hippursaure aus ihm. Wenn daher eine 
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Vermehrung von Phenol und Oxysauren nach Fiitterung von Tyrosin 
von anderer Seite constatirt ist, 80 ist deren Bildung ctuf die Darm- 
faulniss zuriickzufiihren. Kriiger. 

Ueber das A u f t r e t e n  von Benzamid im Karn neoh Dar- 
reichung von Benzaldehyd,  von R u d o l f  C o  h n  (Zeitschr. f. physiol. 
Chem. 24, 203 - 208). Nach Fiitterung von Hunden mit Benzaldehyd 
und benzo&saurem Ammoniak findet sich im Harn dieser Thiere Benz- 
amid; aus 100 R Benzaldehyd wurden auf diese Wdse 4 g, aus 50 g 
benzogsaurem Ammoniak nur 0.1 g Benzamid erhalten. Im Stoff- 
wechsel des Kaninchens bildet sich dieser Ktirper nicht. WBsserige 
Liisungen des Benzamids geben selbst in starker Verdiinnung mit 
concentrirter Kalilange einen mikrokrystallinischen, aus Biischeln langer 
Nadeln bestehenden Niederschlag, die sich bald zu rechtwinkeligen 
Tafeln umsetzen. Kriiger. 

Ueber  die Identitat des G e h i r n s u c k e r s  rnit Galactose,  von 
H. T h i e r f e l d e r ,  (Zeitschr. f. physio2. Chem. 14,  209-216). Ver- 
fasser stellt den Gehirnzucker aus Cerebrin dar ,  indern er dasselbe 
durch 5standiges Erhitzen rnit 2 pCt. oder 1 pCt. Schwefelsaure 
bei 1 15 - 125 0 spaltet. Die vereinigten schwefelsauren Lijsungen 
werden rnit Barythydrat ncutralisirt, der Ueberschuss an letzterem 
rnit Schwefelsaure genau ausgefallt. Das bis zum Syrup eingeengte 
Filtrat erstarrt auf Zusatz von Alkohol zu sternformigen Krystall- 
gruppen. Die Glycose giebt beim Eindampfen mit Salpetersiiure 
(1,15 spec. Gew.) Schleimsaure in einer Menge von 68 pCt. des ange- 
wandten Zuckers. D e r  Schmelzpunkt , das Reductionsvermiigen , die 
specifische Drehung und Phenylhydrazinverbindung des Gehirnzuckers 
beweisen seine Identitat rnit Galactose. Der  von T h u d  i c h u m ein- 
gefiihrte Name BCerebrosec ist daher iiberfliissig geworden. K ~ ~ , ~ ~ ~ .  

Zur Eenntniss des Lignins ,  (11. M i t t h e i l u n g )  von G. L a n g e  
(Zeitschr. f. physiol. Chem. 14, 217 -226). Das Tannenholzlignin wird 
in derselben Weise dargestellt, wie die Lignine aus Buchen- und Eichen- 
holz (diese Barichte XXIV, Ref. 401). Es giebt beim Schmelzen rnit Alkali 
auch dieselben Spaltungsproducte wie jene. Die in Alkohol loslichen 
Ligninsiinren erweisen sich ihrem chemischen Verhalten und ihrer 
elementaren Zusrtmmensetzung nach bei allen 3 uritersuchten Lignin- 
sorten als identisch. Die in Alkohol unliisliche Ligninsiiure des 
Tannenholzes giebt um 1,7 pCt. hiihere Kahlenstoffzahlen, als die ans- 
logen Sluren aus Buchen- und Eichenholz. Wegen der leichten 
Ueberfiihrbarkeit der iu Alkohol unliislichen SIuren in alkoholliisliche, 
was durch Liisen in Alkalien und Fallen niit Schwefelsaure geschieht, 
nimmt Verfasser in den genannten Holzern nur eine Ligninskre  an. 
Die Farbenreactionen des Lignins bleiben bei der Ligninsaure aus. 

[34*1 
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Ueber die moleculare Constitution der Ligninsaure durch Analyee 
ihrer Baryum- und Benzoylverbindungen Aufschlrrss zu erhalten , ist 
wegen der wechselnden Zusammensetzung der Verbindungen nicht 
mijglich. Gut  gereinigtes , holzgummifreies Tannenholz giebt nach 
jedesmaligem Auskochen rnit 5 procentiger Salzsaure Zucker, welcher 
Iiur aus  der Cellulose entstanden sein kann. Die Bzuckerbildende 
Gruppeu E r  d m a n n s ,  welche derselbe neben Cellulose im Tannen- 
holz annimmt (Lieb. Ann., Suppl. Bd. 5 ,  323), ist daher nach Ver- 
fasser auf die Cellulose zuriickzufiihren. Kriiger. 

B u r  quantitativen Bestimmung der Cellulose, von G. Lange 
(Zeitschr. f. physiol. Chem. 14, 283-288). 10 g der feinvertheilten, 
auf Cellulose zu untersuchenden Substanz werden rnit dem 3 -4 fachen 
Gewicht reinen Aetzkalis und 30-40 ccm Wasser in einer steilen 
und geraumigen Retorte auf dem Oelbade erhitzt. Die Temperatur 
wird allmahlich auf 1800 gesteigert, bis das Sahiiumen des Inhalts 
aufhort. Nach dem Erkalten auf 800 wird die Schmelze in heissem 
Wasser gelost, in einem Becherglase rnit Schwefeleaure angesauert, 
dann rnit sehr verdiinnter Natronlauge schwach alkalisch gemacht. 
Mit Nilfe einer Wasserstrahlpunipe wird der Niederschlag iiber einem 
siebartig durchlocherten Platinconus abgesaugt, mit heissem und kaltem 
Wasser ausgewaschen. Dartluf wird e r  in Alkohol suspendirt , wieder 
abgesaugt, mit Aether gewaschen, bei I000 getrocknet urid gewogen. 
Von diesem Gewichte wird die Menge der nach dem Gliihen ver- 
bleibenden Asche abgezogen. Nach dieser Methode findet Verfasser 
etwas hohere Zahlen als iiach der S c  h u 1 z e’sohen Methode ; doch 
wird bei letzterem Verfahren die Cellulose etwas angegriffen, was 
auch K r a u c h  bestiitigt. Kriiger. 

Die Vereinfachung von macro- und microohemisohen Eisen- 
reactionen, von St. S z c z .  Z a l e s k i  (Zeitschr. f. p h y i o l .  Chem. 14, 
274-28282). Zurn Nachweis des Eisens mit Schwefelamrnon auf mikro- 
oder makrochemischetn Wege wird ein Theil des zu untersuchenden 
Gewebes oder Organes 25 Stunden in 65  procentigem Alkohol liegen 
gelassen, dann ebenso lange unter ofterem Umschutteln in  96 pro- 
centigem Alkohol, dem einige Tropfen Schwefelammon zugesetzt sind. 
Aufbewahrt wird das Pr lpara t  in rnit Scbwefelamrnon versetztem 
abs. Alkohol. Bei Anwendung von Ferro-, Ferricyankalium oder 
Rhodankalium wcrden die Gewebsstiicke zunachst in 65  procentigen 
Alkohol auf 24 Stunden gelegt, dann auf wenigstens 3-3 Tage in  
eine 1 procentige Losung der erwahnten Salze in 96 procentigem Ai- 
kohol. Hierauf werden sie rnit l procentiger Salzliisang in  6 5  pro- 
centigern Alkohol behandelt und nach 24 Stunden in 1 - 2 pCt. Salz- 
aaure in 96 procentigem Alkohol, in  welchem sie wiederum 2 - 3 Tage 
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bleiben. Zur Entfernung dcr Salzsiiure und des Wassers, wie eur 
Aufbewahrung der Praparate werden dieselben mehrmals mit abso- 
lutem Alkohol behandelt. Sammtliche nach drn obigen Methoden er- 
haltenen Praparate Pind zum Nachfarben niit Farbstoffen, wie Carmin, 
und zur Anfertigung mikroskopischer Praparate sehr geeignet. Nach 
den angegebenen Vorschriften ist 8s mijglich, Eisenreactionen in den 
Geweben eines totaleri Embryo und bei unzergliederten Thieren zu 
erhalten. Kriiger. 

Weitere U n t e r s u c h u n g e n  iiber die A t h m u n g  der Wiirmer,  
von G. B u n g e ,  (Zeitschr. f. physiol. Chem, 14, 318-324). Verfasser 
theilt weitere Resultate iiber die Lebensfiihigkeit von Ascariden in  
sauerstofffreien Medien mit; fiber die Methoden der Sauerstoffentziehung 
siehe diese Berichte XVI, 293'2 b. Ascaris megalocephala zeigt 
sich wenig resistent gegen Sauerstoffabschluss ; A. lumbricoides da- 
gegen vermag 5- 7 Tage in ausgekochter 1 procentiger Kochsalz- 
losung bei vollstandigem Sauerstoffmangel zu leben und scheidet wiih- 
rend dieser Zeit 5 - 10 ccm Kohlensaure auf 1 g Hiirpergewicht aus; 
doch sirid unter den Stoffwechselproducten des Thieres Wasserstoff 
und sonstige reducierende Substanzen nicht gefunden. Auch manche 
frei lebenden Wiirmer vermiigen 2- 5 Tage bei Abwesenheit von 
Sauerstoff z u  existiren. Von frei lebenden Nematoden ist Anguillula 
aceti besondcrs resistent gegen Sauerstoffentziehung; das Thier zeigt 
unter solchen Umsthnden wahrend 7 Tagen die lebhaftesten Bewe- 

Kruger. . g ungen. 

Volumetr iach 

Analytische Chemie. 

Bestimmung des Tellurs, ein maassanalp 
tische Studie, [II. T h e i l ] ,  von B o h u s l a v  R r a u n e r  (2Monateh.f. 
Chem. 18, 29-48; I. Th.: vergl. diese Bem'chte XXIV, Ref. 165). Eine 
d r i t t e  M e t h o d e ,  welche sich au f  die Reaction NaaTe03 + Ja 
+ N a O H  = N a a T e 0 4  + 2 N a J  + HzO griinden sollte, erwies sich 
als unbrauchbar, weil die Oxydation durch J o d  eine allmahliche is t  
und selbst, wenn man sie durch langere Erwarmung zu Ende gefiihrt 
hat. der Ueberschoss des Jodes nicht zu scharf bestimmbar ist. Die 
v i e r t e  M e t h o d e  griindet sich auf die Beobachtung, dass Tellurig- 
saure in a l k a l i s c h e r  Liisung nach der Gleichung 3TeOa + 2 K M n 0 4  
= Kz 0 + 2 Mn 02 + 3 T e  0 3  oxydirt wird; bei der praktischen AUS- 
fiihrung des Verfahrens wird das '/TO normale Pcrmanganat bis zum 




