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281". Der Dimethylather siedet bei 267-2268" (B = 766.2 mm); 
00  sein spec. Gew. = 0.9349 bei Das aus Methglhexyldiphenol- 

methan heim Erhitzen rnit rauchender Salzsaure oder beim Schmelzen 

mit Eali hervorgehende 0 k t y  1 p b e n  o 1 C6H13 CH3 > C H . Ca H* . 0 H ist 

fliissig; seine Untersuchung ist noch nicht beendet. Grosset. 

Physiologische Chemia. 

Ueber das Verhalten des Schwefels im Organiemus und 
den Raohweis der unterschwefligen Saure im Mensohenharn, 
von W. P r e a c h  (Virchow'e Brdiv 119, 148-167). Zum Nachweis 
von geringen Mengen unterschwefliger Saure bedient sich Verfasser 
des von S a l k o w s  k i  angegebenen Verfahrens, der Destillation rnit 
Salzsaure. Dabei scheidet sich i m  oberen Theile des Kiihlrohres 
Schwefel ab, wahrend in das Destillat schweflige Saure iibergeht, 
welche am besten nach Reduction rnit Zink und Salzsilure als 
Schwefelwasserstoff nachgewiesen wird. Beim Destilliren von Losungen, 
welche weniger als 1 pCt. Natriumthiosulfat enthalten, tritt im Destil- 
late neben schwefliger Saure Schwefelwasserstoff auf; Losungen von 
0.001 pct.  Natriumthiosulfat liefern bei gleicher Behandlung keine 
schwe5ige SLure mehr. Der ausgeschiedene Schwefel kann dnrch 
Ueberfiihren in Schwefelsiiure oder Schwefelwasserstoff identif~cirt 
werden. Auf diese Weise gelingt es, 0.05-0.04 g Natriumthiosulfat 
in  100 ccm Harn nacbzuweisen. Zum Nachweis noch geringerer 
Mengen, bis 0.004 pCt., kann man den Ham rnit Bleiessig fiillen und 
den Niederschlag in der angegebenen Weise mit Salzsaure hehandeln. 
Ueber eine zweite Methode zum Nachweis von iinterschwefliger Slure 
siehe das Original S. 154. - Nach Einnahme ron Schwefelblumen 
bis 3 g pro die konnte im menschlichen Harn niemals unterschweflige 
Saure nachgewiesen werden. 16.1 -21.8 pCt. des Schwefels wurden 
resorbirt; daron 73.5-79 pet. als Schwefelsaure, der Rest in Form 
organischer Schwefelverbindungen. Kriiger. 

Ein Beitrag zur Lehre vom Melanosercom, von M. W a l l a c h  
(Vircho to 's  Archiv 119, 175-176). Das Pigment der Melanosarcome 
ist nach Verfasser eisenhaltig (iibereinstimmend rnit Morner  und 
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D r e s s  1 er). Zum Nachweis des Eisens in dem melanotischen Tumor 
geniigt nicht ein Auskochen mit Salzsaure, sondern derselbe muss mit 
Konigswasser zerstiirt werden. Kriiyer. 

Ueber Glycogen in pathologischen Neubildungen und den 
menschlichen Eihtiuten, von T h. L a n g h  a n s  (T’ircho w’s Archizr 
120, 28-67). Kriiger. 

Ueber den Einfluss einiger Narcotics euf den Eiweisszer- 
fall, von K e n  T a n i g u t i  (Virchow’s  Archiv 120, 121-131). Die 
an irn Stickstoffgleichgewicht befindlichen Hiindinnen angestellten 
Versuche fiihrten zu folgendem Resultate : Einnialige Chloroformirung 
oder einmalige Eingabe van Chloroformwasser (200 ccm Wasser mit 
1.5 g Chloroform) per 0 s  fuhren eine deutliche Steigerung des Ei- 
weisszerfalls herbei: Noch grosser wird dieselbe bei fortgesetztem 
Oeben von Chloroformwasser, von 2- 5 ccrn pro die Paraldehyd oder 
von 2.5 g Chloralhydrat. Das in Bezug auf Paraldehyd von 
C h i t t e  n d e n  uod D o c k e r i d o r f f  erhaltene abweichende Resultat ist 
darauf zuriickzufiihren, dass sie zu geringe Mengen des Korpers ein- 
gegeben haben und den Versuch zu friih unterbrachen. Kriiger. 

Ueber die Giftigkeit des Creolins und seinen Einfluss auf 
den Stoffwechsel, von 0. M u g d a n  (Virchow’s Archiv 120, 131 
bis 154). 10 g Creolin oder fortgesetzte Gaben von 5 g tiidten ein 
Kaninchen sicher. Die giftigen Eigenschaften desselben beruhen auf 
dem Zusammenwirken der in ihrn enthaltenen Kohlenwasserstoffe und 
Phenole. Tagliche Gaben von 2-3 g Creolin beeinflussen den Eiweiss- 
zerfall beim Hunde nicht. I n  dem Harn dieses Thieres finden sich 
nach Eingabe von Creolin in der genaunten Menge nur Spuren von 
Carbolsaure und Indican, die Aetberschwefelsauren zeigen sich ver- 
mehrt, wiihrend die Gesammtschwefelsaure abnimmt. Kriiger. 

Bemerkungen uber die thierischen Melanine und das Ha- 
moaiderin, von J o h n  J. A be1 (Viirchow’e Archiv 120, ’204-- 217). 
Die Farbstoffe des thierischen Organismus sind in zwei Griippen zu 
theilen, in die Blutfa,rbstoffe und ihre Abkommlinge und zweitens in 
die Gewebsfarbstoffe, wozu Pigmente der Haut und der Haare ge- 
horen. Das Hamoglobin spaltet sich beim austr i t t  von Blut in die 
Gewebe in Eiweiss und Bilirubin, welche beide eisenfrei sind; dabei 
treten noch braunschwarze bis schwarze Korner auf, welche sich mit 
Salzsaure und Ferrocyankalium blau farben. Aus diesem Grunde fur 
die KGrner den Namen Deisenhaltige Melanine oder Pigmentee einzu- 
fiihren, ist nach Verfasser unrichtig, da  gerade mit den genannten 
Reagetitien sich in eisenhaltigen Pigmenten kein Eiaen nachweisen 
lasst. Auch den \-on N e u m a n n eingefiihrten Namen ’B Hiimosiderin a 

findet Verfasser nicht z weckmiissig. Die thierischen Kohlehydrate, 



Glykogen und thierisches Uummi, geben in alkalischer Liisung mit 
Eisenoxydsalzen eisenhaltige Niederschliige, aus denen sich das Eisen 
nicht vollstandig entfernen liisst. Kriiger. 

Ueber die Zusammensetsung und Anwendbarkeit den Muf- 
liohen Saocharins, von E. S a l k o w s k i  (Virchow’s Archiu 120, 325 
bis 366). Ueber die Zueammenseteung des Saccharins siehe dieee Be- 
n’chte XXII, Ref. 62. Saccharin stiirt, wie alle SSuren, die Amylnm- 
rerdauung, neutrales Saccharin ist dagegen ohne jeglichen Einfluss auf 
die Ptyalinwirkung. Die Pancreaswirkung wird durch Saccharin 
nicbt beeintrachtigt. Die Pepsinverdauung wird schon durch eine 
Saccharinliieung ‘von der Concentration 1 : 400 merklich gehemmt, 
weit starker wirkt aber eine ZuckerlGsung von gleicher Siisaigkeit. 
Falls das Saccharin eine antiseptische Wirkung im Darmkanal aus- 
iibt, kann diese nach Verfasser fiir die Verdauung nur firderlich eein. 

Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung der hydrolyti- 
schen i Fermente, von H. H i l d e b r a n d t  (Virchow’s Archiu 121, 
1-43). Die vom Verfasser auf ihre phpsiologische Wirkung unter- 
auchten Fermente, Pepsin, Chymosin, Invertin, Diastase, Emulsin und 
Myrosin, erwiesen sich sammtlich als toxisch. Bei mittelgrossen Ka- 
ninchen fiihren Pepsin, Invertin und Diastase in Dosen von 0.1 g 
nach 2-4 Tagen den Tod herbei, Emulsin und Myrosin schon in 
Dosen von 0.05 g. Chymosin wirkt erRt in  Dosen von 2 g t6dtlich. 
Nach Injection der genannten Fermente wird die Gerinnungsfiibigkeit 
des Blutes voriibergehend stark verziigert, um nachher erhiiht en 
werdrii. grager. 

Erkliirungsversuoh iiber die Wirkungsmt der ungeformten 
Fermente, von L. d e  J a g e r  (Firchow’s Archiw 121, 182-187 nnd 
Centrakbl. f. die med. Wi88enechaften 1890, 49-51). Die Enzyme sind 
nach Verfasser nicht bestimmte cbemische KBrper, sondern physikali- 
sche Modificationen anderer Stoffe, welcbe selbst indifferent sein 
kiinnen. Dieselben erhalten durch einen eigenthiimlicheu Schwingungs- 
austand ihrer Molekiile die Fahigkeit, fermentative Wirkungen aus- 
zuiiben. Fiir die Ausiibung ihrer Wirksamkeit ist es nicht rlrforder- 
lich, dass sie den zu ferrnentirenden K6rper beriihren. Selbst durch 
Aetiier und Luft konnte die diastatische Wirkung von Pancreas aaf 

Kriiger. 

StarkelBsungen iibertragen werden. KrGger. 

Ueber den Eintlues des Tetrahydro-8-Waphtylamins auf den 
thierischen Stoffwechsel, von R. S t e r n  (Virchow’s Archiu 121, 
576-578). Bei einer im Hungerzustande befindlichen Hiindin trat 
nach Eingabe ron 0.06 g der Rase betrachtliche Steigerung der 

Benchte d. D. cheru. Gesellschaft, Jahrg. XXV. [2U 



340 

N-Ausscheidung ein, welche am zweiten Tage ihr Maximum erreichte; 
ihnliche Erscheinungen reigten sich bei Versuchen im Stickstoffgleich- 

Ueber das Vorkommen des Lanolins irn menschlichen Orga- 
nismus, von 0. L i e b r e i c h  (Virohow’s Archiw 121, 383-396). 

Ueber den Einfluss erhohter Muskelthstigkeit auf den Ei- 
weiseetoffwechsel des  Mensohen, von F. Hirschfeld (Virchow’s 
Archiv 121, 501-512). Entgegen A r g u t i n s k i  (dime Berichte XXIV, 
Ref. 7 7 3 )  und in Uebereinstirnmung mit J. Munk (loc. cit.) zeigt Ver- 
faseer, dass hei starker Muskelthiitigkeit ein vermehrter Eiweisuum- 
aatz nicht stattfindet, aobald die Menge der Nahrung dem Bedarfe des 
Organismus geniigt, gleichgiiltig, ob dieeelbe vie1 oder wenig Eiweiss 
enthalt. Der calorische Werth der Nahrung hetrug in allen Fallen 
3700 - 3780 Cal. bei einem Korpergewichte des Versuchsobjectes 
von 72-73 kg. Die Menge der stickstoffhaltigen Stoffe war bei den 

Ueber die Ausscheidung der Verdauungsfermente (Pepsin, 
Trypein, Ptyalin) BUS dem Organismus bei  gesunden und kranken 
Menschen, von J. Bender sky  (Virchozu’s Archiv 121, 554-597). 
Im Harn von Menschen findtw sich Fermente, von denen das eine 
(Uropepsin) Fibrin in saurer Losung, das andere (C‘rotrypsin) in al- 
kalischer Liisung verdaut. Die Menge derselben ist i m  normalen 
Harn grossen Schwankungen unterworfen, im pathologischen Harn 
kiinnen sie bisweilen fehlen. Ein amylolytisches Ferment (Uroptyalin) 
findet sich stets im Harn vor. Auch im Schweisse konnte ein amy- 
lolytisches und ein peptisches Ferment, dagegen kein tryptisches Fer- 

Ueber die Einwirkung organischer S%uren auf die Starke- 
umwandlung durch den Speichel, von 0. J o h n  (Virchow’s Ar- 
chiv 122, ‘271-283). Organische Saureu in sehr geringer Menge 
veranlassen ebenso, wie Sal zsaure , eine beschleunigte Einwir- 
kung des gernischten, alkalischen Speichels auf die Starke. Die 
Wirkung beruht auf einer Bindung der Saure; schon bei geringen 
Mengen freier Siiure tritt dagegen eine Hinderung der Speicbelwirkung 
ein. Die a m  giftigsten wirkende Oxalsaure hat auch das griisste Hem- 
mungsvermtigen, die Essigsaure das geringste. Bei Zusatz von 1 ccm 
25procentiger Essigsaure zu 10 ccm einprocentigern Rleister plus 1 ccm 
Speichel trat erst viillige Hinderung der Starkeumwandlung ein; 
Weinsaure bewirkte daaselbe schon bei einem Zusatz von 1 ccm 
1.4 procentiger Losung. In gleicher Weise wurdeu Ameisen-, Pro- 
pion-, Butter-, Valerian-, Milch- und Bernsteinsiiiire untersucht. 

gewichte. Krii~er.  

Siehe diem Berichte XXIV, RRf. 780. Kriiger. 

einzelnen Versnchsreiben 161 g, 37.2 g und 42 6 g. Kriiger. 

ment nachgewiesen werden. Kriiger. 

Krliger. 
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Ueber die Resorption von Fetten und festen Fettaiiuren 
naah Aussohluss der Gcalle vom Darmaanal, voo Irn. Munk 
(‘Virchow’8 Archiv 122, 302-325). 

Ueber den Nachweis und die quantitative Bestimmung der 
Salesaure im Magensaft, von A. F a w i t z k y  (Virchoto’s Archiu 
128, 292-309). Verfasser unterwirft die Methoden, welche zur Be- 
stimmung der Salzsaure im Magensafte dienen, einer Nachpriifung 
und findet: 1) dass die Sjoquist’sche Methode in der urspriinglichen 
wie in der ron v. J a k s c h  modificirten Form gute und brauchbare 
Resultate liefert. 2) 1st das Verhaltniss von Eiweiss (Peptou) zu 
Salzsilure im Durchschnitt 9 : 1, so gelingen die Reactionen mit Me- 
thylviolett und Phloroglucin; ist das Verhaltniss dagegen 39.6 : 1, so 
fallen diese Probeu negativ aus. - Die Versuche, bei Abwesenheit 
von Milchsiiure die Salzsaure durch einfache Titration mit bekannter 
Natronlauge zu titriren, blieben resultatlos. Verfasser schlagt fol- 
gende bequemere Modification der S j  oquis t  ‘schen Methode vor. 
10 ccm Magensaft werden, wie friiher, mit Baryumcarbonat versetzt, 
filtrirt, zur Trockne verdunstet, der Riickstand gegliiht und die Asche 
mit Wasser extrahirt. Der in Losung gegangene Baryt wird alsdann 
mit Ammon- oder Natriumcarbonat gefallt, der ausgewaschene Nieder- 
schlag in Salzsaure geloat, die LSsung zur Trockne verdunstet und 
die im Riickstand behdliche Salzsaure diirch Titration mit Silher- 
nitrat bestimmt. Kniger 

Ueber die kunstliche Darstellung von harnsauren Saleen in 
der Form von Spharolithen, von W. E b s t e i n  rind A. N i c o l a i e r  
(Virchow’s Archiv 123, 373 -376) .  Beim Versetzen verdiinnter LS- 
sungen ron Alkalien (Aetznatron, Aetzkali, Lithiumcarbonat, Borax, 
Dinatriumphosphat, Ammoniak, Piperazin) mit Harnsaure sieht man 
unter dem Mikroskope concentrisch geschichtett. Spharolithe von harn- 
sauren Salzen entstehen, welche bei gekreuzten Nicole ein rechtwink- 
liges schwarzes Kreuz und concentrische farbige Ringe zeigen. Gleich- 
zeitig entstehen nadelforrnige Krystalle, die vollkommen denen der 
typischen Ablagerungen bei Arthritis iirica gleichen. Die erwiihnten 
optischen Eigenschaften zeigt auch das i m  ammoniakalischen Harn in 
Stechapfel- und  Morgensternform auftretende harnsaure Ammon. 

Rrlrger. 

Ueber das Indigoroth, von H. Ros in  (F’irchow’s Archiz, 123, 
519-566 und Berliner klin. Wochenschrzft 1890, No. 53). Zur Dar- 
stellung von Indigoroth a u s  Harn wird eine grosse Menge des dam geeig- 
neten Harm mit bas. Bleiacetat ausgefallt, das Filtrat wird nach dem 
Entfernen des Bleies durch Salzsaure mit Salpetersaure bis zum Auf- 
treten dunkler Purpurfarbung erwarmt, mit Natriumcarbonat fast neu- 
tralisirt und filtrirt. Der ausgewaschene und getrocknete Niederschlag 

[24*] 
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wird dann wie kauflicher Indigo behandelt, d .  h. er wird mitChloro 
form extrahirt, der Auszug destillirt und der Rickstend aus Aether- 
umkrystallisirt. aus welchem das Indigoroth in dunkelroth bis schwarz- 
braunen Nadeln oder rhombischen Plattchen ausfallt. Das a119 dem 
Harn nnd kauflichen Indigo dargestellte Indigoroth zeigt mit dem von 
B a e  y e r  synthetisch dargestellten gleiche Zusammensetzung CICHloN~O~ 
und gleiche Eigenschaften. Die Rothfarbung des Harns bei der 
J a f f b  ’schen Indicanprobe ist stets durch diesen Farbstoff bedingt. Er 
bildet sich sowohl bei normalem Harn, als auch besonders reichlich 
bei an Indoxylverbindungen reichen Harnen. Zur Unterscheidung des 
Indigoroths vom normalen Harnfarbstoff und vom Urorosei‘n wird der 
Harn nach dem Behandeln mit Salpetersaure oder Salzsaure und 
Chlorkalk mit Natriumcarboiiat im Ueberscbuss versetzt und mit 
Aether ausgeschiittelt: cartnoisinrotbe Fiirbung des letzteren zeigt In- 
digoroth‘ an. Der  Dampf des Indigoblaus zeigt nach Ferfasser die 
Absorptionsstreifen des Indigblaus, wie die des Indigoroths; ferner 
kann Indigoblau durch Sublimation theilweise in Indigoroth iiberge- 
fiihrt werden. Auf diesen Umstand ist die Thatsache zuriickzufihren, 
dass aus dem Harn in der Kalte mehr Indigoblau, in der Wiirme 
niehr Indigoroth entsteht. Krilgrr. 

Ueber dae Peptotoxin Brieger’s ,  von E. S a l k o w s k i  
(Wchow’e  Archiv 134, 409 - 454). Nach Wiederholung der von 
Br  i e g e r  angestellten Versuche. welche das Auftreten eines Toxins 
Lei der Pepsinverdauung von Fibrin ergaben, kommt Verfasser zu 
einem entgegengesetzten Resultate. Nach ihm entsteht bei der Pep-  
sinwirkung auf Fibrin, Eieralbumin, auf die Eiweisskorper des Blut- 
serums und des Fleisches eine in Wasser und Amylalkohol lijsliche 
giftige Base, das Peptotoxin, nicht. Bei der Verarbeitung YOU bereits 
gefaultem Fibrin, von frischem Fleisch und bei zu lange fortgesetzter 
Vrrdauung wurden allerdings giftige Basen gefunden. In  letzterem 
Falle war  das  Auftreten solcher Basen zweifellos eine Folge der 
Fdulniss, i u  den beiden ersteren Fallen konnte nachgewiesen werden, 
dilas die Basen priiformirt waren. Die toxische Wirkun: der Peptone 
uiid Albumosen komrnt diesen Korpern selbst zu und ist nicht die 

.I - Wirkung einea beigemengten Toxins. Irruger. 

Ueber das Verhalten des neutrelen Schwefels bei Stoff- 
wechselstorungen und iiber die Oxydstion desselben im thie- 
rischen Organismus, von R u d e n k o  (Virchow’sArchiv 125,102-114). 

Ueber des Verhalten der Milch zum Guajskherx, von 
N. K o w a l e w s k y  (Centralbl. f .  d. med. Wiss. 1890, 145-148 und 
162- 164). Die Reaction der Kulmilch gegen Guajaktinctur (Blau- 

Uriiger. 
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farbung) ist sehr unbestandig; gewiihnliche Marlitmilch giebt sie nur 
in seltenen Fgllen; hausliche Milch giebt 3-4 Stunden nach dem 
Melken mit einer cone. Tinctur, welche 2 Monate lang am Licht ge- 
standen hat, versetzt eine unrein blauliche, schnell verschwindeode 
Farbung. Bei Gegenwart ron Terpentiniil ist dagegen die Guajak- 
probe auf Milch sehr scharf und steht der van Deen’schen Blutprobe 
wenig nach. Die blaue Farbe tritt sowohl beim Schiitteln alu beim 
Ueberschichten von Milch mit Guajaktinctur und Terpentinol cin; sie 
verschwindet innerhalh 3 Stunden. Aufgekochte Milch giebt die Re- 
action nicht mehr. Von den Bestandtheilen der Milch sind nur dae 
Lactoglobulin und das Lactoalbumin an der Reaction betheiligt, nicht 
etwa Casei‘n oder Fett. Die Guajakprobe kann zur Unterscheiduog 
der Eiweisskiirper des Milchserums und derer des Bluuerums, welche 
letzteren die Reaction nicht geben, dienen. Kriiger. 

Ueber die Ausscheidung der Aetherschwefelstluren bei 
Nierenentziindung und Ioterus, von E. B i e r n a c k i  (Centrulbi. f. d. 
med. W&sensch. 1890, 881-883 und 89s-901). Bei Nierenentziin- 
dungen steigt die Ausscheidung der Aetherschwefelsauren durch den 
Harn auf den 2-Sfachen Werth der Norm, wahrend gleichzeitig die 
Magensecretion vermindert wird. Gebrauch von Salzsaure bewirkt 
einen Abfall der Aetherschwefelsluren. Bei Icterus zeigt sich gleich- 
falls eine Vermehrung der Aetherschwefelsauren, aber eine Verminde- 

Ueber den Begriff der freien und gebundenen Salzshure h 
Magensaft, von E. S a l k o w s k i  und M. K u m a g a w a  ( V i r c h o w ’ s  
Archiv 122, ‘235-252). Die Verdanungsversuche mit kiinstlichen 
Mischungen fiihrten zii folgenden Resultaten: 1) Verdauungssalzslure, 
welche soviel Leucin oder eine andere Amidosaure enthiilt, dass man 
die Mischung als Liisung von salzsaurer Amidosiiure ansehen muss, 
enthllt freie Salzsaure und ist phpsiologisch wirksam. Die Methoden, 
welche die Salzsaure in diesem Falle als freie angeben, sind als gute 
zu bezeichnen, hierzu gehoren die Titrirmethode, die Cahn - vo 9 
Mehring’sche Cinchoninmethode, die Sjiiquist’sche. Die Methyl- 
Fiolettreaction ist zum qualitativen Nachweis brauchbar; die G ii n z - 
burg’sche Reaction giebt ein faleches Reeultat. 2) an alkalisch rea- 
girende Basen, wie Chinin, gebundene Salzsaure reagirt neutral oder 
schwach alkalisch und ist peptisch unwirksam. Die Titrirmethode 
giebt diese Salzsaure als gebunden, die Sjbquist’sche dagegen den 
griiasten Theil derselben als freie an; letztere ist in diesem Falle un- 
brauchbar. 3) Salzsaure, die das halbe Aequivalent Chinin enthiilt, 
ist gleichfalls peptisch unwirksam. Samtliche bisher bekannte Me- 
thoden gehen einen Theil dieser Saure als freie an, sind daher fir 

rung der Gesammtschwefelsaure. Kriiger. 

dieeen Fall unbrauchbar. Kriiger. 
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Untersuchungen uber Bindung der SallseHure nebst Beitrag 
aur Methodik der quantitativen Bestimmung der freien Salzsilure, 
von Th. R o s e n h e i m  (Cmtralbl. f i r  klin. Mediein 1891, No. 39). 
Verfasaer wiederholt die Versuche von S a l k o  w s k i  und K u m a g a w a  
beziiglich der Einwirkung ron Pepsin-Salzsaure auf Fibrin (siehe 
voriges Referat) bei Gegenwart von Amidosiiuren, nor kiirzt er die 
Zeit der Verdauung auf 2-5 Stunden ab. Er findet, dass die Amido- 
sauren die Verdauung zwar nicht verhindern, jedoch merklich ver- 
zogern. Diese Verzogerung ist um so betrlchtlicher, je geringer die 
Menge der freien Salzsaure ist. Sie hiingt ferner von der Natur der 
die SalzsBure bindenden Substanzen ab; sie ist gering bei Amido- 
sluren, wie Leucin und Glycokoll, betrachtlich bei Peptonen und 
Albumosen. - Zum Nachweis der freien Salzsaure bedient sich 
Verfasser des folgenden Verfahreus: Eine bestimmte Menge des Magen- 
saftes wird mit '/la norm. NaOH titrirt, bis eine Probe mit Phloroglu- 
cinvanillin-Papier keine Reaction mehr giebt, d. h. ein Stiick dieses 
(aus aschefreiem Filtrirpapier bereiteten) Papieres wird mit einem 
Tropfen des Magensaftes befeuchtet und in einer Schale verkohlt. 
Bei Anwesenheit freier Salzsaure zeigt sich neben dem schwarzeu 
Kohlesaum deutliche Rothfirbung. Krliger. 

Die Bindung der Saleeaure im Magensafte, von F. A. Hoff-  
m a n n  (Centralblatt fiir klin. Medicin 1891, No. 42). I n  Ueberein- 
stimmung mit Rosenheirn (siehe voriges Referat) findet Verfasser, 
dass ein Zusatz von Glycokoll die Wirkung der Pepsin-Salzsaure auf 
Hiihnereiweiss bedeutend verlangsamt. Kriiger. 

Ueber die Bindung der Salzaaure durch Amidoaiiuren, von 
E. S a l k o w s k i  (Centralbl. f. d. med. Wisssnsch. 1891, 945-948). 
Veranlasst durch die von Rosenhe im und Hof fmann  (siehe die 
vorigen Referate) erhaltenen abweichenden Resultate wiederholt Ver- 
fasser seine Versuche. Hiernach iiben die Amidosauren selbst bei 
einer Verdauungszeit vou n u r  3'12 bis 5 Stunden nur dann einen Ein- 
0uss auf die Pepsiowirkung aus,  wenn griissere Mengen von Eiweiss 
oder ein schwerer verdauliches Eiweisssubstrat, wie Hiihnereiweiss, 
genommen werden. Kriiger. 

Ueber die Eieselailure in den Pflaneen, von B e r t h e l o t  und 
Q. A n d r e  (Compt.rtmd. 114, 257-263). I m  Anschluss an  ihre 
iilteren, iihnlichen Untersuchungen iiber Stickstoff, Nitrate, Phosphor, 
Schwefel, Sulfate, Alkalien, Kohlensiiure und Oxalsaure haben Ver- 
fasser nunmehr auch die Eieselsaure beziiglich ihres Vorkommens in 
den Pflanzen und ihrer Vertheilung auf die verschiedenen Wachs- 
thnmsperioden und einzelner Theile der Pflanze unteraucht. Aus dem 
im Original mitgetheilten analytischen Material, welches sieh auf 
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G r a m i n  een beeieht, Eiehen die Verfasser folgende Schliisse. Die 
Wurzel scheint schlicsslich dem Boden keine Eieselsiiure mehr eo 
entziehen und wird desshalb lrmer an Kieselsiiure. Dagegen hiiuft 
sich im Stamm die Kieselsiiure an ond ebenda beginnt die Bildung 
unliislicher Kieselslure, welche wiihrend der friiheren Wachsthums- 
perioden in den Bliittern vor sich gegangen war. Andrerseits werden 
die Bliitter immer reicher an lijslicher Kieselshre und nimmt ihr 
Gesammtgehalt an Kieselsaure zu. Die Aehren sind die kieaelsiiure- 
iirmsten Theile der Pflanze, offenbar, weil die Kiirner nur Busserst 
wenig Kieselsiiure enthalten. Gabriel. 

Geeetz der Absorption dee Kohlenoxyde vom Blute leben- 
der Sgugethiere, von M. G r h h a n t  (Compt. rend. 114, 309-310). 
Die vom Blute eines lebenden Siiugethieres aufgenommenen Mengen 
Koblenoxyd sind proportional dem Kohlenoxydgehalt der eingeathmeten 
Luft. Gabriel. 

Ueber Salpeterbildung im Humus und in unversnderten 
organiechen Stoffen und uber den Einflue~ des Sticketoffgehaltes 
im Boden auf die Salpeterbildung, von P. P i c h a r d  (Compt. rend. 
114, 490-493). Die vorliegende Arbeit ist selbst ein Auseug (vgl. 
such dime Bem’chte XXV, Ref. 128). Gabriel. 

Die Zueammeneetzung dee Hamocyanine hat A. B. G r i f f i t h s  
(Compt. rend. 114, 496) aus seinen Analysen zu C ~ ~ ~ H ~ ~ ~ ~ N Z Z ~ C U S I O ~ ~ S  
berechnet. Qabriel. 

Ptomalne bei gewissen Infeot,ionskrankheiten, von A. B. 
Gr i f f i t h s  (Compt. rend. 114, 496-498). Verfasser hat aus dern 

N H .  C O  

\NH.CHa ’ Ham isolirt 1) bei Riitheln: Glycocyamidin NH : C” 

2) bei Eeuchhusten : eine krystallinische wasserliisliche Base, Cs Hi9 NOp 
Letztere lasst sich auch aus den Culturen des Bacillus gewinnen, 
welcben Afanass i e f f  (1887) im Auswurf bei Keuchhusten beobachtet 
hat (vgl. auch dies8 Berichte XXV, Ref. 46). Gabriel. 

Die kleinste wahrnehmbere Menge einiger Rieohetoffe, von 
J a q u e s  P a s s y  (Compt. rend. 114, 306-308). Die Minima variiren 
erheblich nicht nur mit der Natur des Riecbstoffs, sondern auch mit 
der Person. Folgende Zahlen geben z. B. f i r  zwei Personen (A und B) 
die Minima in l / l o ~ o  mg pro 1 L Luft an: 

Aether Orange Rosmarin Wintergreen Miinze Vanillin 

B 1  0.05-0.5 0.55 0.005 0.01 0.0005 
A 0.5 0.05 0.05 0.005-0.01 0.0005 0.0006 

Gabriel. 



Ueber die Filtration von fauligen Flussigkeiten duroh 
Torf, von A. Monari [Mitth. aw, dm Laboratori sekntifici delta 
Direzione di Sanctd, 1891). In mehreren Uebersichten wird der Gehalt 
thierischer Abfallfliissigkeiten an organisch’er Substanz, Stickstoff, 
Phosphorsiiure und Chloriden vor und nach dem Durchgange jener 
Fliissigkeiten durch ein Torffilter bestimmt. Es zeigt sich, dass die 
Abnahme des Stickstoffes geringer ist, als die der organischen Sub- 
stanz, besonders betrachtlich ist die Aufnahmefahigkeit des Torfes 
fiir P2 05, wovon -, und fiir Chloride, wovon 7 zuriickgebalten 
warden. Verfasser gelangt auf Grund seiner Untersuchungen zu dent 
Ergebniss, dass der Torf von ihn durchlaufenden thierischen Abfall- 
fliissigkeiten nur einen T h d .  des Harnstoffes und anderer einfacher 
sticketoffhaltiger Verbindungen durchlasst; nur wenn er in den oberen 
Schichten gesattigt ist, laent er auch andere complexere Substanzen 
hindurchgehen. Durch geeignetes Durchrnischen oder durch Trocknen 
erlangt der Torf seine friihere Fahigkeit wieder. Den durch Torf 
filtrirten Fliissigkeiten ist das Material, welches zum Entstehen 
fauliger Glhrungen Veranlassung geben kann, entzogen; der Torf 
selbst iibt auf die von ihm absorbirten Substanzen eine erhebliche 

8 6 
9 

zersetzende und gleichzeitig oxydirende Wirkung. Foerster. 

Einwirkung von Mikrophyten auf feste Arsenverbindungen, 
von B. Gos io  (Mitthedung a m  den Laboratori eoientifci della Dire- 
zione di Sancld). Es ist bereits seit langerer Zeit bekannt, dam, 
offenbar in Folge von Gahrungeerscheinungen, in Zimmern, deren 
Tapeten mit Schweinfurter Grin gefiirbt wnren, sich Arsenwasserstoff 
entwickelt batts (vergl. F l e c k ,  Jahresber. 1873, 232 und Homberg ,  
Jahresber. 1874, 230); bei Wiederholung diesbeziiglicher Versuche 
konnte aber gelegentlich keine gasformige Areenverbindung erhalten 
werden. Verfasser weist nun auf Grund seiner rnit Reinculturen 
angestellten Untersuchungen nach , dass unter den Schimmelpilzen, 
welche bekanntlich auf Losungen von arseniger Siiure gedeihen , nur 
wenige sind , welche auf Arsenverbindungen einen reducirendeo 
Einfluss iiben; diese Fahigkeit besitzt fast allein Mucor mucedo, 
wahrend unter den iibrigen haufiger vorkommenden Schimmelpilzen 
nur Aspergillus glaucus in beschrZinktem Masse auf Arsenverbin- 
dungen einwirkt. Diese Mikrophyten reduciren mehr oder weniger 
rasch alle Sauerstoffverbindungen des Arsens, einschliesslich des 
arsenigsauren Kupfers und entwickeln arsenhaltige Gase, unter denen 
Arsenwasserstoff eine Rolle spielt. Die Schwefelverbindungen des 
Arsens werden durch Schimmelpilzculturen nicht beeinflusst. 1st  
sonach in Zimrnern , deren Tapeten Scheele’schcs oder Schweinfurter 
Griin enthalten, bei Anweeenheit von Feuchtigkeit offenbar der 
Arsenwasserstoff an vorkommenden Vergiftungen Schuld , 80 d l  



347 

damit nicht geleugnet werden, dass in sehr trockenen Zimrnern der 
von arsenhaltigen Tapeten sich ablijsende Staub ebenfalls Vergiftungs- 

Ueber die Tension der Gase im Blut und im Serum der 
peptonisirten Thiere, von V. G r a n d i s  (Atti d. R. Ace. d. Limes'. 
Rndct. 1891, 11. Sem. 471-478). Die Tension der Rohlensaure in 
peptanisirtem Blute ist unter gleicben iiusseren Bedingungen grosser 
als in normalem Blute. Auf das Blutssrum wirkt das Pepton wie 
eine Saure, indem es darin die Menge der Bicarbonate auf Kosten 

fiille hervorrufen kann. Foerater. 

der Carbonate vermehrt. Foerster. 

Ueber die Aenderungen des Blutes, welche durch Pepton 
und losliche Fermente hervorgerufen werden, von J. Salvi ol i  
(Atti d.  R. AGO. d. Lincci. Rndct. 1891, 11. Sem. 478-484). Van cbemi- 
schem Interease ist die Thatsache, dass Hundeblut unter dem Ein- 
flusse des Peptons oder der Diastase an Alkalitat rerliert. Gleich- 
zeitig tritt e k e  Verminderung des Kohlensauregehaltes van Blut ein 
(vergl. dae vorhergehende Referat). Foersrer. 

Analytische Chemie. 

Ueber den Naahweis des Hareole im Terpentinol, von Z u n e  
(Cornpt, rend. 114, 490). Vorn fraglichen Terpentiniil werden drei 
Viertel abdestillirt und gesondert rrufgefangen. Untersucht man uun 
das erste 'Viertel und das letzte, in der Retorte verbliebene Viertel 
refractrometrisch, so wird , wenn reines Terpentiniil vorlag , die 
DifFerenz zwisehen beiden Brechungsindices uie iiber 400 und fast 
stets sogar weniger ale 350 Einheiten der finften Decimalen betragen, 
wiihrend bereits ein Znsatz von 1 pCt. Harzol geniiqt, die Differeoz 
auf mindestens 600 zu steigern. Gabriel. 

Bericht igungen f i r  die Referate:  

Jahrg. XXV, No. 4, Ref. S. 152, Z. 6ff. V.O. lies: nAvidit5tu statt .Acidittit<<. 
I) )) )) ' 5 ,  )) )> -309, 2 3 v. 0. lies: nDestillation<< statt 

sKrystallisatiom. 




