
Physiologische Chemie. 

Beitrage Bur Kenntniss der Bildung der Hernslure und der 
Xanthinbasen, sowie der Entstehung der Leukocytosen im 
Saugethierorganismus, von J. H o r b a c z e w s k i  (Monatsh. f .  Chem. 
12, 221-275). I. B i l d u n g  d e r  H a r n s a u r e  u n d  d e r  X a n t h i n -  
b a s e n  a u s  d e r  M i l z p u l p a .  Im Anschluss an seine friihere (diese 

Berichte XXII,  Ref, 772) Beobachtung, der zufolge bei d e r  Behandlung 
von Milzpulpa mit Blut Harnsiiure entsteht , hat Verfasser gefunden, 
dass das Nuclei’n der  lymphoi’den Elemente der Milzpulpa als Mutter- 
substanz nicht nur der Xanthinbasen, sondern auch der Harnsaure zu 
betrachten ist. - 11. B i l d u n g  d e r  H a r n s a u r e  aus  a n d e r e n  
O r g a n e n .  Mit Ausnahme der Sehnen geben sammtliche unterauchten 
Kalbs- und Menschenorgane bei der Behandfung mit Blut bis zur be- 
ginnender Flulniss Harnsaure, welche dabei aus Muttersubstanzen 
entsteht, die mit den in  der Milz enthaltenen identisch sind. - 
111. H a r n s a u r e  b i l d e t  s i c h  i m  S a u g e t h i e r o r g a n i s m u s  i n  d e r  
N o r m  aus den Zerfallproducten der Leukocyten. I n  Ueberein- 
stirnmung hiermit steht die IV. H a r n s a u r e a u s s c h e i d u n g  u n t e r  
d e m  E i n f l u s s e  e i n i g e r  G i f t e :  es wird namlich die Leukocyten- 
zahl und gleichzeitig die Harns~~ureabsc l ie idun~ durch Chinin und 
Atropin vermindert, durch Pilocarpin vermehrt. - V. D i e  H a r  n-  
s a u r e b i l d u n g  i n  p a t h o l o g i s c h e n  Z u s t a n d e n  d e s  S l u g e t h i e r -  
o r g a n i s  mus. Die pathologischen Zuutande, bei denen vermehrte 
Harnsaureabscheidung statlfindet, sind dadurch ausgezeichnet, dass I,ei 
ihnen die lymphoi’den Elemente, vor allem Leukocyten , reichlicher 
als in der Norm pioducirt werden und in  grosserer Menge zerfallen, 
oder dass Organgewebe im Gesammtorganismns oder in einzelnen 
Organen einem Zerfalle anheimfallen : in beiden Fallen treten die 
HarnsLurevorstufeo reichlicher als in der Norm auf. - VI. Z u r  
K e n n t n i s s  d e r  L e u k o c y t o s e n .  Nuclei’n (aus Milzpulpa, wlzhr- 
scheinlich auch andere Nucleine) ruft  eine relativ vie1 intensivere 
Leukocytose als das Eiweiss hervor; ferner wird durch Antifebrin, 
Antipyrin und Pilocarpin der Leukocytengehalt des Blutes vermehrt: 
hieraus ergeben sich Anhaltspunkte zur Beurtheilung pathologischer 
Leukocytosen. (s. Orig.). - VII.  U e b e r  H a r n s a u r e d i a t h e s e  u n d  
X a n t h i n b a s e n d i a  t h e s e .  Harnsaure und Xanthinbasen entstehen 
nachweislich aus denvelben Muttersubstanzen im Organismus. Es 
wurde gezeigt, dam, wenn die gemeinsamen Vorstufen zuerst oxydirt 
und zersetzt worden, nur Harnsaure, dagegen durch Zersetzung ohne 
vorherige Oxydation nur Xanthinbasen sich bilden: gewiihnlich werden 
beide Prozessc gleichzeitig - j e  nach den Bedingungen der e i ~ ~ e  
stiirker als der andere - sich vollziehen. G&hriel. 
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Ueber das Xanthokreatinin im Harn von G. C o l a s a n t i  
(Gazz. chim. XXI, 2 ,  188-192). I m  normalen Harne des Liiwen 
wurderi zu wiederholten Malen nicht unerhebliche Mengen von Xantho- 
kreatinin aufgefunden. Verfasser vermuthet den Grund hierfiir darin, 
dass bei der fast ausschliesslichen Fleischnahrung des Lowen der 
Organismus desselben nicht im Stande sei, die reichlichen ihm zugv- 
fiihrten Mengen von Kreatin und Kreatinin ganz in letzteres zu ver- 
wandeln und ale solches abzuscheiden, sondern vielmehr einen Teil 
derselben in Xanthokreatinin iiberfiihre. Dass dies geschehen kann, 
wurde fruher bereits mehrfach in Bhnlichen Fallen bemerkt, in denen 
iibermassige Mengen obiger Basen auf irgend welcheni Wege dem 
Organismus einverleibt wurden (vergl. diese Berichte XX, Ref. 225, 330). 
In  solchen Fallen war  jedoch die Ueberfuhrung sehr reichlicher Mengen 
von Kreatin oder Kreatinin auf zufallige aussere Veranlassungen 
zuruckzufiihren, wiihrend die vom Verfasser beobachteten Faille durchaus 
normale sind. Foerster. 

Untersuchungen iiber den Nahhrwerth und die Ausscheidung 
des Alkohols, von F. S t r a s s m a n n  (Arch.  f. die ges. Physiol. 49, 
3 15 - 330). Alkohol , i n  garingen , regelmassigen Dosen eingegeben, 
ist sls Nahrmittel anzusehen ; bpi langerem Genuss desselben erfolgt 
reichlicher Ansatz von Fett im Thierkiirper. 90 pCt. des eingegebenen 
Alkohols kornmen dem Organismus zu Gute; 6.18 pet. desselben 
werden durch die Lungen, 1.71 pe t .  durch die Nieren unverdndert 
wieder ausgeschieden. ITrnge1. 

Ueber die Einwirkung der Tduskelthatigkeit auf den Stoff- 
verbrauch des Menschen, von G .  K a t z e n s t e i n  (Arch. f. die ges. 
PhysioZ. 49, 330- 404). Die vorliegende Abhandlung enthiilt die 
ausfiibrliche Mittheilung der in diesen Berichten XXIV, Ref. 780 be- 
schriebenen Versuche. Hinzuzufiigen ist E'olgendes : Der  respira- 
torische Quotient zeigt wiihrend der Dauer der Arbeitsleistungell, SO 

lange keine stiirenden Momente , wie Mange1 an Sauerstoff oder 
Ermiidung, eingreifen, keine Abweichung voni Ruhewerth. Nur in den 
rinmittalbar der Arbeit folgeiideii Minuten strigt derselbe und iiber- 
schreitet mitunter die Einheit. Kruger. 

Die Wirkung ermudender Nuskelarbeit auf den respirs- 
torischen Stoffwechsel, von A. L o e w y  (Arch. f. die ges. Physiol. 
4 9 ,  405 -422). Die Arbritsleistungen bestanden in Drrharbeit am 
Gar tner ' schen  Ergostaten. Die Versuche hestatigen die von K a t z e n -  
s t e i n  (s. voriges Referat) beziiglich des Verhaltens dcs rrspiratorischen 
Quotienten bei nicht angcstrengter Arbeit erhaltenen Resultatr. Er- 
miidendc Arbeit erhiiht den respiratorischen CoBfficienten. Nach Be- 
endigung der Arbeitslristungen sinkt das Athenivolumen, die Kohlen- 

[57*1 
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saureausscheidung und der Sauerstoffverbrauch und erreichen in wenigen 
Minuten, nach ermiidender Arbeit erst in langerer Zeit, die Ruhewerthe. 
Der  respiratorische CoBfficient steigt nach der Arbeit mehr oder min- 
der betrachtlich, zeigt ein Herabgehen bis zuni Ruhewerth und darunter 
und endlich ein Wiederansteigen bis zu diesem Werthe. B~~~~~ 

Z u r  Kritik der i m  Z u n t  z’schen L a b o r a t o r i u m  geubten 
Methode der Respi ra t ionsversuche  an Menschen,  von A. L o  e w  y 
(Arch. f. dze ges. Physiol. 49, 492-498). Aus den Versuchen, welche 
den Zweck haben, die ermudender Arbeit (8 .  voriges Referat) folgen- 
den Nachwirkungen zu vergleichen, wenn die Arbeit unter Athmung 
am Ventilationsapparat oder frei geschieht, schlicsst Verfasser, dass 
die angewaudte Methode der Untersuchung den natiirlichen Verbalt- 
nissen entspricht und dass die Unterschiede der an Menschen und 
Thieren gewonnenen Resultate in der Natur der Versuchsthiere be- 
griindet und nicht arif die Method? zuriickzufiihren seien. 

Ueber d e n  sogenannten Curarediabe tes  und die angebliche 
S c h u t z w i r k u n g  der Leber gegen dieses Gift, von K. Sauer  (Arch. 
f .  d. ges. Physiol. 46, 423 - 436). Curare in kleineren oder grosseren, 
LLhmung erzengenden Dosen prr os oder ins Rectum eingegeben er- 
zeugt niemals Glykosurie, sobald beim Auftreten dyspnoischer Athem- 
bewegungen kiinstliche Athmu ng eingeleitet wird. Die Wirkung des 
Curare vom Magen nus ist etwa 70 ma1 so S C ~ I W ~ C ~ ,  als bei subcutaner 
Injection. Bei niichternem Magen ist die vergiftende Dosis des 
Korpers etwas kleiner, als bei gefulltem Magen. Die Leber iibt keine 

lcrllger 

schiitzende Wirkung bei Curare-Vergiftungen aus. Kruder 

Beitrage z u r  Kenntn isa  d e r  Verdaul ichkei t  und des Nahr- 
w e r t h e s  des Brodes, von N. Z u n t z  und A. M a g n u s - L e v i  (Arch. 
f. d. ges. Physiol. 49, 438 -460). Die Verdaulichkeit des Brodes wird 
selbst durch bedeutenden Zusatz von Starkemehl nicht vermindert; 
Weizenmehl, mit 20 pCt. Kartoffelstarke und Magermilch verbacken, 
wurde sehr gut verdaut. Ein schiidlicher Einfluss von Alkohol war 
bei den Versuchen nicht zu konstatiren. Nach Genuss von Weizenbrod 
und Butter erfordert die Verdsuungsarbeit einen O-Vorrath von wenig- 
stens 10 pCt. des Ruhewerthes, d. h. des in ruhendem Zustande ver- 
brauchten Sauerstoffes. Biuper 

Der Einfluss  der als G a h r u n g s p r o d u c t  der Cel lulose ge- 
bildeten Essigsaure a u f  den Gaswechsel ,  von A. M a l l h v r e  (Arch. 
f.  d. ges. Physiol. 49, 360-477). Verfasser untersucht den Einfluss der 
Essigsaure auf den Gaswechsel in der von Munk (diese Berichte XXIV, 
Ref. 77 1, 772) angegebenen W-eise. F u r  eine Verbrennung der Essigsaure 
im Thierkorper spricht das Herabsinken des respiratorischen Coefficienten 
nach Injection von essigsaiirem Natron an den fur die Verbrennung 
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der Essigsaure berechneten Wertb;  ferner die Zunahme der Alkalescenz 
des Blutes und die Alkalescenz des Harnes. Die Essigsaure wirkt ebenso 
wie Buttersaure, wenn auch in geringerem Grade, N-freies Kiirper- 
material ersparend. Der  Nlhrwerth der Cellulose steht nach Ver- 
fasser hinter d e n  der ubrigen Kohlenhydrate betriichtlich zuriick. 

Kruger. 

Bemerkungen uber die Verdaulichkeit und den Nahrwerth 
der Cellulose, von N. Z u n t z  (Arch. f. d.  ges. Physiol. 49, 477-483). 
Verfasser sucht den Widerspruch der Resultate von M a l l  B v r e  (siehe 
voriges Referat) mit den neueren Untersuchungen, aus  denen sich die 
annahernde Gleichwertigkeit von Cellulose und der iibrigen Kohlen- 
hydrate als Nahrmittel ergiebt, aufzuklaren. Kriifer. 

Untersuchungen uber die gif t ige Wirkung des Amidoace- 
tals, von A. M a l l 6 v r e  (Arch. f. d. ges. Physiol. 49, 484-4492), 

Kroger. 

Studien uber den Phloridzindiabetes, von F. M o r i t z  und 
W. P r a u s n i t z  (Zeitschr. f. Biolog. 47, 81-118). Das aus dem zu 
den Versuchen benutzten Phloridzin dargestellte Phloretin zeigte ein 
von dem gewiihnlichen abweichendes Verhalten : es krystallisirt i n  
Nadeln und schmilzt erst bei 226-2300. Eine wasserige Liisung des 
Phloridzins giebt beim Eindampf'en rnit einigen Tropfen alkoholischer 
Vanillinlosung und etwas Salzsiiure Rothfirbung. Zum qualitativen 
und quantitativen Nachweis desselben empfiehlt sich die Bestimmung 
des Zuckers nach Invertirung mit Schwefelsaiire. Phloridzin wird 
leicht uncl vollstandig resorbirt. Der  nach Verfiitternng desselben im 
Harn sich findende Zucker besteht nu r  aus Tranbeneucker und ist in 
Mengen von 6-13.5 pCt. rorhanden. Die Aetherschwefelsauren des 
Harns zeigen sich vermehrt, pleichzritig findet sich ein Kiirper vor, 
der sich mit Eisenchlorid brautiroth fiirbt. Wie Phloritlzin erzeugt 
auch Phloretin , nicht aber die Spaltungsproducte des letzteren, 
PhloretinsLure und Phloroglucin, Glykosurie. Die HBhe des Zucker- 
gehaltes wLchst rnit der Menge dea Pbloridzins und bei Fleisch- und 
Kohlenhydratkost auch mit der Menge der Nahrung. Die Zuckeraus- 
scheidiing ist auch im Hungerzustand des Verauchsthieres und bei Felt- 
nahrung sehr betrachtlich. Bei reichlicher Fleischkost wird der Eiweiss- 
zerfall durch Phloridzin nicht vermehrt. im Hungerzustande Gndet 
dagegen eine Vermehrung desselben bis zu 100 pCt. atatt. Geringer 
ist diese Steigerung des Eiweisszerfalls bri Fettnahrung, noch geringer 
bei Kohlenhydratkost. Kruger. 

Zur Kenntniss der Wirkungen des Phloridzins, resp. Phlore- 
tins, von E. Kii lz  und A. E. W r i g h t  (Zeitschr. f. Biologie 47, 181 
bis 214). Die an Hunden ausgefuhrten Versuche widersprechen dt3r 
von v. M e r i n g  gernachten Angabe, dass durch tagelanges Fasten 
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der Hunde und Zufuhr reichlicher Mengen an Phloridzin das Glykogen 
in Muskeln und Leber schwindet. Verfasser zeigen durch eine Reihe 
von Versuchen, dass unter den genannten Bedingungen noch 0.55 bis 
2,99 g Glykogen pro Kilo Versuchsthier vorhanden sind. Versiiche 
rnit Phloretin , welches gleichfalls Glykosurie erzeugt, fiihrten an 
Katzen zu demselben Resultat. Irn Harn von Raninchen konnte nach 
Eingabe von Phloridzin, resp. Phloretin , kein Zucker oder hochstens 
Spureii nachgewiesen werden. Bei Huhnern erzeugte Phloridzin nur 
spurenweise, bei Froschen keine Glykosurie. Enten mit Phloretin 
gefuttert schieden keinen Zucker aus. Kriiger. 

Analytische Chemie. 

Die directe Bes t immung von Aluminium in Eisen und Stahl, 
von D r o w n  und M e k e n n a  (Transact. Am.  Min. Engin. Juni  1891). 
Es ist moglich, unter Benutzung von Quecksilber als Kathode alles 
Eisen aus saurer Losung vollstiindig niederzuschlagen, ohne dac-s 
Aluminium mit niederfallt. Die Einzelnheiten zur directen Bestim- 
mung des Aluminiums unter Renutzring dieser Thatsache 8. d. Orig. 

Chemische Analyse  des w a r m e n  Minera lwassers  von Sclafani, 
von E. P a t e r n b  (Gazz. chim. XXI, 2, 40-51). Die Analyse des bei 
Sclafani quellenden warmen Mineralwassers (Temp.  = 32.9 O,  spec. 
Gew. bezogen auf Wasser von O o  = 1.0074) hat folgendes Resultat 
ergeben: Im Liter waren 0.1982 g CO2, 0.0171 g HaS und 16.9 ccm N 
gel&; irn Ganzen, einschliesslich der Menge an gebundener Substanz, 
waren 0.3527 g COa und 0.0185 g HzS darin enthalten; der bei l lOo 
getrocknete Salzrlckstand ron 1 L des Wassers enthielt in Grammen: 
0.0746 SiOz, 0.0789 SOs, 6.69 GI, 0.0148 Br, 0.0062 J, 0.472 CaO, 
0.1145 SrO, 0.3540 MgO, 5.551 NaaO, 0.017 KzO, 0.0015 Fln03, 
AlzO3, 0.0003 organische Substanz und Spuren von H3P04, LizO, 
B a O  und MnO. Das Wasser zeigt neutrale Reaction, kann also nicht, 
wie C a p p a  im Jahre  1847 fur dasselbe Wasser fand, erhebliche 

Will.  

Mengen Soda entbalten. Foerster. 

Ueber die Beet immung des Schwefels in organischen Sub- 
s tanzen ,  von A .  A n g e l i  (Gazz. chim XXI, 2, 163-165). Bei der 
Schwefelbestimmung in organischen Substanzen nach der C a r i u s -  
schen Methode muss man oft sehr lange und auf verhaltnissmassig 
hohe Temperatnren erhitzen , urn vollstandige Oxpdation herbeizu- 




