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Physiologische Chemie. 

Untersuchungen fiber losliche Fermente, von J. J a c o b s o n  
(Zdtschr. f.  physiol. Chem. 16, 340-369). Die vom Verfasser an 
Ernulsin, Pancreatin und Diastase angestellten Versuche ergeben, dase 
die Totungstemperaturen f k  die beiden, den Fermenten zukommenden 
Eigenschaften, Gahrung zu erregen und Wasserstoffauperoxyd zu zer- 
legen, verschiedene sind. Die katalytische Kraft der Permente kann 
auf verschiedene Weise zerstbrt werden , ohne dass die Fermente die 
Fiihigkeit , Gahrung zu erregen, verlieren: 1. durch vorsichtiges Er- 
hitzen der wiisserigen Fermentlijsungen, der trockenen oder der ge- 
fiillten Fermente auf bestimmte Temperaturen, 2. durch Aussalzen der 
Ferrnente mittels Natriurnsulfats , 3. durch Erschiipfung der kataly- 
tischen Kraft, d. h. war zu Pancreas- oder Emulsiulijsungen 80 viel 
Waeserstoffsuperoxyd gesetzt worden, als die Fermente zu zerlegen 
vermochten, 80 hatten dieselben nach dem Fallen mit Alkohol ihre 
katalytische Kraft vollstandig verloren. Die Totungstemperaturen 
Gr die Giihrung erzeugende Kraft der Fwmente liegen durchweg 
hiiher, als die fiir die katalytische Kraft, und zwar betriigt der Unter- 
scbied bei wiisserigen Losungen von Emulsin und Pancreatin ZOO, 
resp. 250, bei den trockenen Permenten 300, resp. 400. Zur Fest- 
stellung der Bedingungen, unter welchen eine Schwachung oder 
Hemmung der katalytiechen Kraft eintritt, wurde eiue Reihe von 
chemischen Stoffen auf die Fermente einwirkeri gelassen, wie Kali- 
lauge, Salzshre, Salze von organischen und unorganischen Siiuren etc. 
Beziiglich der einzelnen Versuche muss auf das Original verwiesen 
werden. Bwtimrnte Gesetzmassigkeiten liessen sicb nicht erkennen ; 
herrorzuheben ist nur, dass Knlilauge bis 0,12 pCt. eine Beschlenni- 
gung der Sauerstoffentbindung veranlasst, bei 0,25 pCt. diese Kribft 
tiitet, dass Salzsiiure schon 0,008 pCt. die Entwicklung serziigert und 
bei 0,035 pCt. die katalytische Kraft tiitet. Hydroxylamin, Blausiiure, 
Cyanamid und Cyanmethyl verzogern die katalytische Kraft der 
Ferrnente, sind jedoch ohne Einfluss auf die specifiscbe Ferment- 

Zur Kenntniss der Rohfaserbestimmung, von S. G a b r i e l  
(Zeeitdr. f. phydol. Chem. 16, 370-386). Die Nethode von Hiinig 
(dme Berichte XXIII, Ref. 710) zur Bestimmiing dsr Rohfaser ist 
nach Verfasser fiir die Agriculturchemie unbrauchbar, weil sowohl 
Eiweisskorper ale N - freie Stoffe durch Erhitzen mit Glycerin auf 
21 O o  nicbt vollstandig ausgeschlossen werden. Verfasser andert die 

wirkung. Kriiger 
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Hiinig’sche Methode dahin ab: 2 g Substanz werden mit 60 ccm Gly- 
cerin-Kalilauge (33 g Aetzkali in 1 Liter Glycerin) vorsichtig bis auf 
180° erhitzt. Nach dem Erkalten auf 140° wird die Masse in 
200 ccm siedendes Wasser gegossen, umgeriihrt und absitzen gelassen. 
Die iiberstehende Fliissigkeit wird mit einem mit Leinwand iiber- 
eogenen Heber abgehoben. Das Aufkocheu mit heissem Wasser wird 
noch zwei Mal, dae letzte Ma1 unter Zusatz von 5 ccm 25procentiger 
Salzsiiure wiederholt. Der Niedersch1a.g wird dann weiter wie nach 
der bekannten W e  en d e r Methode behandelt. Verglichen mit der 
Weender’schen Methode giebt die neue Methode in manchen Fiillen 
gut iibereinstimmende Werte, in anderen jedoch ein ziemlich betracht- 

Die Leimgelatihe ale Reagens gum Haohweis tryptischer 
Enzyme, von C. F e r m i  (Archiv f. IZygisne XII, 1891). Zum Nach- 
weis tryptischer Fermente bedient sich Verfasser statt des Fibrins 
einer Gelatine, welche in folgender Weise bereitet wird: 5-10 g 
Goldgelatine werden mit 93 g wtissriger Thymol- oder Carbolsiiure- 
h u n g  gekocht. Die klare Liisung wird zu je 10 ccm in 8-10 mm 
weiten Eprouvetten zum Erstarren gebracht. Hierzu giebt man wenige 
ccm der auf Fermente zu priifenden Fliissigkeit, welche filtrirt und 
mit Carbolsaure oder Thymol versetzt sein muss. Tritt innerhalb 
5-6 Tagen eine Vertliissigung der Gelatine in  messbarer Scbicht 
ein, so werden dadurch die Fermente angezeigt. Zu bemerken ist, 
dass die Gelatine weder Siiuren oder Alkalien, noch Tannin, Glycerin 
ader Metallsalze enthalten darf; Glycerinextracte von Fermenten sind 
daher nicht verwendbar. Durch diese Gelatine kiinnen Trypsin- 
liisungen noch in einer Verdiinnung von 1 : 32000 nachgewiesen 
werden. Die Empfindlichkeit steigt bei Zusatz von Soda zu Gelatine, 
bei h6herer Temperatur, oder wenn Luft durch die zu priifende 
Fliissigkeit geleitet wird. Zur quautitativen Bestimmung der Fermentwir- 
kiingen konnen die zu priifenden Liisungen mit Trypainlasungen von 
bekanntem Gehalt verglichen werden. Die Sttirke der Ferment- 
wirkung wird durch die Tiefe der verfliissigten Gelatineschicht ge- 

Ueber Stiirkebildung aus Formaldehyd, von T h. B o horny  
(Ber. d. d. botan. Gesellsch. IX, 4, 103). Die Zellen von Spirogyra, 
bei Auwchlues von Kohlensaure im Lichte cultivirt, entwickeln in ge- 
eigneten Niihrliisungen, welche gleichzeitig oxymethylsulfonsaures 
Natron enthalten, grosse Mengen von Stiirke. Das oxymethylsulfon- 
saure Natron spaltet sich bei der Zersetzung leicht in Formaldehyd 
und schwefligsaures Natron; der erstere Eiirper bildet das Material 
fiir die Stiirkebildung. Fiir die Ueberfiihrung von Kohlensiiure in 
Stiirke ist die Anwesenheit von Kalium erforderlich, fiir die Conden- 

fiches Minus. Kriiger. 

messen. Kriiger. 

sation von Formaldehyd zu Stiirke nicht. Griiger. 
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Ueber die physiologieohen Functionen der Phoaphoreiture, 
von 0. L o e w  (Biol. CentraZbZatt 1891, No. 9-10>. Verfasser findet, 
dass Spirogyrafiiden in Niihrliisungen ohne Phosphoraiiure zwar 
langere Zeit leben, auch Eiweiss, wie Stiirkemebl bilden kiinnen, dase 

Ueber die chemisahe Zusammenset&ung der Zelle, von A. 
K o s s e l  (Amh. f. Physiol. U. Anat., Physiol. Abthell. 1891, 181). Die 
primaren Zellbestandtheile, d. h. die wesentlichen, in jeder entwick- 
lungsfiihigen Zelle ohne Ausnahme vorhandenen Stoffe, sind in  vier 
Gruppen eu theilen: 1) die Eiweisskiirper und Nuclei'ne, 2) die 
Lecithine, 3) die Cholesterine, 4) die anorgonischen Stoffe. Unter 
den Eiweisskbrpern sind vorwiegend 2 phosphorhaltige Protei'de ver- 
treten, das Vitellin, rermuthlich im Cytoplasma vorkommend, und 
das Nuclei'n, in Verbindung mit Eiweiss dem Zellkern angehiirend. 
Die Nuclei'n-Eiweissverbindung liefert bei der peptischen Verdauung 
einen peptonartigen Korper und unlaslichee Nuclei'n; letzteres wird 
durch Alkalien in Eiweiss und Nuclei'nsaure gespalten. Diese wiederum 
giebt beim Kochen mit verdiinnter Schwefels~ure ausser 2 noch un- 
bekannten Kiirpern, von denen der eine zu den Kohlenhydrateti ge- 
hiirt, Phosphorsaure und die Nuclei'nbasen, Guanin, Adenin etc. 
Vitellin, wie das verwandte Casei'n, werden durch Pepsin-Salzsaure 
in Eiweiss und Paranuclei'n gespalten, welches sich von dern Nuclei'n 
nur durch das Fehlen der genannten Basen unterscheidet. 

Ueber einige Bestendtheile dee Nervenmarkes, von A. K o s s e 1 
(Arch. f. Physiol. u. Anat., Physiol. Abtheil. 1891, 359). Zu den 
secundaren Bestandtheilen des Nervenmarkes gehiirt das von L i e b- 
r e i  ch entdeckte Protagon, welches vom Verfasser einer eingehenden 
Untersuchung unterzogen wurde. Eines von den 6 dargestellten 
Prgparaten zeigte die Zusammensetzung des L i e  breich'schen Pro- 
tagons: 66.59 pCt. C; 11.21 pCt. H; 3,19 pCt. N; 16.98 pCt. 0 ;  
1.35 pCt. P. Siimmtliche Praparate enthielten ausserdem 0.50 bie 
0.9'2 pCt. Schwefel. Bus dem verschiedenen Verhalten von Lecithin 
und Protagon gegen Natriumalkoholat (diese Bm'chte XXV, Ref. 171) 
ergiebt sich, dass wenigstens eiti Theil des P in dem Protagon 
anders gebunden sein muss, wie im Lecithin. Protagon wird beim 
Kochen mit methylalkoholischer Barytliisung in Cerebrin und Kerasin 
(Homocerebrin) neben anderen Producten gespalten. Kerasin bildet 
eine in Benzol leicht liisliche Bromverbindung. Es gelang Verfasser 
ewei neue cerebrinartige Kiirper, das P y o s i n  und P y o g e n i n ,  zu ent- 
decken, welche analysirt und hinsichtlich ihrer Zersetzungsproducte 

Ueber die ohemieohe Zussmmeneeteung des Knorpele, von 
0. S c h m i e d e b e r g  (Arch. f.  exp. Path. und Pharm. 1891, 28, 355). 

jedoch Wachsthum und Vermehrung leiden. Kriiger. 

Kriiger. 

untersucht wurden. Eriiger. 
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Als Untersuchungsmaterial diente die aus reinern hyalinen Knorpel 
bestehende Nasenscheidewand des Schweines. Der mit destillirtem 
Wasser langere Zeit gewaschene Knorpel wurde zerhackt und 24 bis 
36 Stunden der Verdauung rnit Pepsin-Salzsaure unterworfen. Die 
nach dieser Zeit zurtickbleibende, in Wasser unlbisliche Masse ist i m  
Wesentlichen eine Verbindung von Chondroi'tinschwefelsiiure mit 
Pepton aus Leim, das Peptochondrin. Bei unvollatlndiger Verdauung 
findet sich daneben eine Verbindung von Glutin mit der genannten 
Saure, das Glutinchondrin, welches der wesentliche Bestandtheil des 
Chondrins der Autoren ist. Das Gemenge von Glutin- und Pepto- 
chondrin wird in Salzsliure geliist; aus dieser Lbsung fdlt  Alkohol 
zuniichst Glutinchondrin, dann Peptochondrin. - Peptocbondrin liist 
sich in Alkalien und giebt auf Zusatz von iiberschiissiger Kalilauge 
einen Niederschlag von stark baaiechern chondroi'tinschwefelsauren 
Kalium ; darauf folgende Neutralisation durch Salzsiiure giebt neutrales 
chondroi'tinsaures Kaliurn. Nach der Analyse der Kalium- und 
Kupfersalze hat die Chondroi'tinschwefelsaure die Formel: ClsHaTN S 0 1 7 .  

Die freie S u r e  konnte nicht in reinem Zustande erhalten werden; sie 
wird durch Sluren leicht in Schwefelsaure und Chondroi ' t in  
CIS H27 N 0 1 4  gespalten. Letztere Verbindung ist eine einbasische 
Saure, hinterbleibt beim Eindunsten ihrer wasserigen Lbsung ale eine 
gummiPhnliche Masse, h a t  Kupferoxyd bei Gegenwart von Alkali 
in  Losung, ohne es zu reduciren. Beinl Kochen von Chondroi'tin mit 
verdiinnten Mineralsauren, am besten Salpetersaure, liefert es Chon - 
d r  o si n Cla HslN 011, welches rnit Sawed, wie Basen Salze bildet 
und Kupferoxyd in der Warme reducirt. 1 Mol. Chondrosin verniag 
5.5 Mol. Kupferoxyd zu reduciren. Das Sulfat dreht nach rechts : 
rrD = + 42. Durch heisse Barytlbsung zersetzt sich Chondrosin in 
Glykuronsaure und 3 weitere Pu'-freie Sauren; die erste C6HloOr ist 
isomer mit Glykuronsaure, aber zweibasisch, die zweite, Cs Hg 07 ist 
vielleicht als Trioxyglutarsaure aufzufassen, die dritte C ~ H B  Ob ist mit 
Chondronsaure bezeichnet. Die beiden ersten wurden auch beim 
Kochen von Glykuronsaure aus Euxanthinsiiure dargestellt , mit 
Barythydrat erhalten, die Chondronsaure dagegen bei gleicher Be- 
handlung von Glykosamin. Darnach spaltet sich das Chondrosin 
wahrscheinlich nach folgender Gleichung: 

Cia H2lNOii + H a 0  = CgHlo0.r + CgN13N05. 
Chondrosin Glykurons. Glykosamin. 

Das Chondrosin hat nach Verfasser die folgende Constitution : 
CHn (0 H)- [C H (0 H)]3 - C H  - N = C H - [CH(O H)]a - CO 0 H 

I 
CHO. 

Das Chondroi'tin ist eine Acetyl-Acetessigsaureverbindung des Chon- 
drosins. Yriger. 
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Ueber die kiinatliche Daratellung einer reaorbirbaren Eiaen- 
albuminverbindung, von P. Marfori  (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 29, 
21 2). Zur Darstellung der Eisenalbuminverbindung wird Hiihnereiweiss 
niit dem gleichen Volumen Wiisser und mit Kalilauge geschiittelt. Die 
eotstandene gallertartige Masse wird nach dem Auswaschen in heissem 
Wasser gelSst. Ails dem Filtrate fallt Essigszure das Eiweies; die 
animnniakalische Liisung desselben wird eine halbe Stunde rnit einer 
niittels hmmoniak neutralisirteii Liisung von weinsaurern Eisen im 
Sieden erhalten. Aus der erkalteten und filtrirten Fliissigkeit fallt 
Easigsiiure die Eisenalbuminverbindung, welche im Durchschnitt 0.7 pCt. 
Eisen enthllt. In das Blut injicirt geht die Eiaenverbindung nicht iu 
den Harn iiber, per 08 gegeben werden 56 pCt. ihres Eisengehaltes 
resorbirt. Kriiger. 

Eine Titnrrnethode sur Bestimmung der Scbwefelstiuren im 
Ham, von E. F r e u  n d ( TVienrr klin. Wochenschr. 61, 958). Eine fi.ir 
klinische Zwecke hinreichend genaue Methode eur Bestimrniing der 
Schwefelsiiure im Harn ist die folgende: 50 ccm mittelstark gefarbten 
Harnes werden mit 10 Tropfen einer 1 procentigen alizarinsulfonsauren 
Natriumlijsung versetzt. Dann wird so lange 5 procentige Essigsaure 
binzugefiigt, bis die rothe Farbe in eine orangegelbe iibergeht. Nach 
weiterem Zusatz -ion noch 5 ccm der Essigsanre wird der erwiirmte 
Harn mit einer Lijsung von 11.22 g essigsaurem Baryt in 1 Liter Wasser 
titrirt, bis der Niederschlag von Bariumsulfat deutlich roth erscheiat. 
Die Fehlergrenze liegt innerhalb 2.5 pCt. Zur Bestimmung der Gesammt- 
schwefelsfure wird der mit Salzsaure gekochte Harn neutralisirt, mit 
etwas Zinkstaub in der Warme entfarbt, das geliiste Zink durch Natrium- 
carbount entfernt. Das Filtrat wird rnit Salzsaure neutralisirt und nach 
dem Zusatz von 5ccm Essigsaure in der angegebenen Weise titrirt. 

Kruger. 

Zur Eenntnisa des Stofhrechsels der Fische, speciell der 
Selaohier, von E. H e r t e r  (Mitth. aw der zooZog. Station zuNeupeZ, Rd.10, 
Heft 2). Zur Untersuchung gelangen der Urin von Scyllium catulus 
und die Kloakenfliissigkeit Torpedo marmorata. Der Urin hatte im 

Mittel ein spec. Gewicht von 1.0322 bei ‘kf” die Kloakenfliisaigkeit 

1.0258 (Meerwasser 1.0282). Der Urin enthielt 62.592 O/OO feste Riiclt- 
stande, davon 36.013 O/OO Asche; die Kloake enthielt 45.415O/oo Asche 
= 76 pCt. des festen Riickstandes. Zur Rerechnung des festen Riicli- 
standes aus dem spec. Gewicht des Urins muss der Werth: (Spec. 
Gewicht - I) mit 187.4 multiplicirt werden, ein Cogfficient, der mit 
dem des Meerwasssrs annkhernd iibereinstinimt. Die Bestimmung der 
anorganischen Substanzen ergab : 
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pro Kilogr. Urin Kloake Meerwasser. 
Calcium . . . , 0.415 g 0.120 g 0.464 g 
Magnesium. . . . 1.416 B 0.478 B 1.421 B 
Schwefelsaure @Or) 5.276 B 1.160 B 3.014 B 

Chlor . . . . . 13.543 B 20.239 B 21.14’2 B 
Auffallend beim Urin und der Kloake ist der hohe Gehalt an Phosphor- 
siiure. I m  Urin kommt der Kalk nur als phosphoreaurer Ealk vor, 
i n  der Eljake auch als Sulfat und Chlorid. Der Oesammtschwefel 
betrilgt bei Scyllium 2.250g pro Kilogr., davon 1.494 in Form von 
Schwefelsaure und Aetherschwefelsaure; Verhaltniss der beiden letzteren 
A : B ist gleich 116.7 : 1. Grosser ist die Menge der Aetherschwefel- 
siiuren in der Kloake 0.292-0.325u/0,; A : B = (7.3-0.2) : 1. Harnstoff 
und Ammonsalze kommen im b i n , .  wie i n  der Kloake in reichlicher 
Menge vor; Harnsaure und Kreatinin, wenn uberhaupt, nur in  

Dae Ferment des Opium8 der Raucher und die kiinetliche 
Vergiihrung desselben (Chem. Wews 65,134). Das Opium der Raucber 
muss, ehe es als fertige Waare i n  den Handel kommt, einen Process 
freiwilliger Gahrung durchmachen, welche etwa zehn bis zwiilf Monate 
in Anspruch nimmt. Nach Untereuchungen von Ca lme t t e  ist das 
Ferment dieser Gahrung Aspe rg i l l u s  n i g e r ,  welcher in einer von 
B a u l i  n angegebenen Nahrfliissigkeit besondere leicht geziichtet werden 
kann. Bringt man von diesen Culturen auf des rohe Opium, so ent- 
wickelt sich und verlauft die Gahrung in etwa Monatsfrist. Der Asper- 
gillus. niger scheidet eine invertirende Diastase ab, welche zunachst 
allen Zucker in Glucose verwandelt; diese und das Dextrin werden im 
weiteren Verlaufe des Processes zu Oxalsiiure oxydirt. Alles Tannin 
geht wahrend der Gahrung in Gallussaure iiber. Die Opiumbasen 
werden durch das Ferment nicht verfindert. Durch die erwahnten 
Veranderungen gewinnt dus Opium an Wohlgeschmack und Parfum. 

Ueber die GElhrung des Blutes, von B e r t h e l o t  und 0. A n d r 8  
(Compt. rend. 114, 514-520). Verfasser haben von Fibrin befreites 
Ochsenblut, welches die Dichte 1.045 bei 15O aufwies und (nach Ab- 
zug von mineralischen Stoffen und Schwefel) irn Liter C = 87.0, 
H = 11.8, N = 26.0, 0 = 37.6, zusammen also 162.4 g enthielt, 130 
Tage laog bei 350 (schliesslich bei 450) vergahren lassen, wobei die 
FlGssigkeit die rothbraune Fiirbung des veranderten Blutes beibehielt. 
Sie beobachteten bei dieser Vergiihrung folgende Producte: 1. Koh- 
l e n s a u r e ,  welche frei war von Wasserstoff und Stickstoff, aber 
Spuren von Scbwefelwasserstoff und Ammoniak enthielt , und deren 
Kohlenstoffgehalt (7.3 g) etwa einem Zwtilftel des im Blute enthal- 

Phosphorsaure(PO4) 4.834 B 0.459 B 0.010 B 

Spuren. Krlger. 

Bchertel. 

Berichte d. D. cham. Gesellschaft. Jahrg. XXV. C341 
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tenen Kohlenstoffs entsprach. 2. A m m o n i a k  c20.3 g), dessen Menge 
etwa 2/3 des Gesammtstickstoffs reprasentirte iind der entwickelten 
Kohlensiiure nahezu aquivalent war. 3. Fluchtige F e t t s a u r e n ,  VOD 
der Ameisensaure bis zur Capronsaure und dariiber hinacls , deren 
mittlere Zusammeneetzung zwischen Propiondure und Buttersiiure lag.; 
andere 5ichtige Verbindungen, wie Alkohol oder Aceton, wurden nicht 
beobachtet, wohl aber Spuren eines zwiebelahnlich riechenden, schwe- 
felhaltigen KBrpers (geschwefelter Aldebyd?). Die Gesammtmeoge 
der Sauren repriisentirte 26.5 p Kohlenstoff, d. h. etwa die Halfte der 
in den nichtfliichtigen Stickstoffverbindungen enthaltenen Menge (52.9; 
s. unten). 4. N ich t  f l i i ch t ige  S t i  c k s t o f f v e r b i n d u n g e  n ,  welche 
sich bei der Analyee auf folgende 4 Gruppen vertheilten: a )  eioe un- 
losliche , braune, huminartige Substanz Cle H24 Na 03 ,  welche wahr- 
scheinlich aus dem Blutfarbstoff hervorgegangen ist; b) zwei krystal- 
lisirte Barytsslze css H~o:, Baa Ng 0 2 2  und c~1  H s ~  Ba hTti 0 1 6  ; c) eine 
nicht krystallisirbare, in  absolutem Alkohol liisliche Substans 
CIS H33 N3 Ol0 oder CS HI1 K03; d) alkoholunliisliche Salze, theila 
krystallinisch, theils nicht krystallisirbar, deren Analyse zur mittleren 
Rohformel Clz H z ~  N2 03 + n RO fiihrte. Die sub a-d genannten 
Kiirper reprasentirten 52.9 g Kohlenstoff und 9.7 g Stickstoff. Ver- 
gleicht man den Gehalt des angewandten Blutes an C ,  H, N und 0 
(s. oben) mit den Mengen derselben Elemente, welcbe in seinen Zer- 
setzungsproducten I-IV enthalten sind: 

C H N 0 
In I 7 . 3  - - 40.0 

- 3.6 16.7 - I) 11 
’ I11 26.5 4.4 - 21.1 

53.0 8.0 9.7 32.4 
Summa 86.8 16.0 26.4 73.5 
Im Blute 87.0 11.8 26.0 37.6, 

so ergiebt es sich, dass sammtlicher Kohlenstoff und Wasserstoff urn 
4.2 und Sauerstoff um 35,9 g zugenommen hat; 4.2 : 33.9 verhalt sicb 
aber nahezu wie 1 : 8; d. h .  es sind die Elemente des Wassers auf- 
genommen worden. Ferner ist ersichtlich, dass auf je 1 Mol. ent- 
wickelten Ammoniaks 2 Hz 0 fixirt worden sind, ein Vorgang, der 
mit der Vereeifung eines Nitrils in Parallele gestellt werden kann. 

’ IV ___ .~ 

Gabriel. 

Ueber die natfirliche Bildung dcr in den Pflanzen enthalte- 
nen Kohlenwesserstoffe, von Maquenne  (Compt. rend. 114, 677 bis 
680). Bsi der Assimilation des Kohlenstoffs durch die chlorophyll- 
baltigen Zellen tritt als erstes Product bekanntlich Methylaldehyd 
CHaO auf; aus  ihm entstehen alle anderen Bestandtheile so z. B. 
durch Condensation die Kohlenhydrate. Man kann ferner vom Mannit 
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zur Capronsaure bezw. Hexan wid vom Persert zur Oenanthsaure bezw. 
Heptan gelangen; aber noch fehlt der Uebergang zu den aromatischen 
Kohlenwasserstoffen und ihren Hydriiren, so dass man sich auch nicht 
eine entfernte Vorstellung rom Ursprung der so verbreiteten Terpene 
und Harze zu machen vermag. Dem Verfasser ist es nun gelungen, 
von einem Zncker ausgehend zu einem niederen Homologen der Terpene 
zu gelangen. Der F O ~  E. F i s c h e r  aus Mannit bereitete Persejit 
C7H16 07 verwandelt sich nach dem Verfasser durch Jodwasserstoff 
in den Kohlenwasserlstoff CrH12, welcher mit Renard’s H e p t i n  aus 
Colophonium identisch ist. Das Heptin erinnert nun schon durch sein 
Verhalten (leichte Oxydirbarkeit, Verharzbarkeit u. a. w.) an die Ter- 
pene, gehBrt allerdings nicht wie letztere der Reihe CnHzn-4, son- 
dern der Reihe CnHan-a an. Verfasser zeigt nun, dass das Heptin 
gleich den Terpenen Nitrosylchlorid addirte, indem C7 Hi2 , NO C1 
(Niidelchen vom Schmp. 920) entsteht; ferner besitzt es der refracto- 
rnetrischen Untersuchung zufolge eine Aethylenbindung. Der Kohlen- 
wasserstaff en tbalt demnach einen wahrscheinlich sechsgliedrigen Ring, 
der dem Sattiguugsgrade nach zwischen Hexamethylen und Benzol 
steht. Er gehijrt also zu den niedrigen Homologen des Terpens Cio H16 

Ueber den Stioketoff im Blute, von F. J o l y e t  und C. S i g a l a s  
(Compt. rmd. 114, 686-688). Vom Blute wird Stickstoff bekanntlich 
starker absorbirt als vom Serum; somit nehmen die Blutktirperchen einen 
Theil des Stickstoffs auf. Nsch den Versucben der Verfasser ist 
diese Wirkung der Blutkorperchen eine lediqlich mechanische. 

oder vielmehr des Menthens CloHu. Gabriel. 

Gabriel. 

Ueber die Anwesenheit eines aBroben, die Nitrate redu- 
cirenden Fermentes im Stroh, von E. B r h a l  (Conapt. rend. 114, 

Ueber den Ureprung der Farbstoffe irn Weinstock; fiber 
die AmpelochrolneLuren und die herbstliche Fiirbung der Pfl8n- 
Ben, ron Arm. G a u t i e r  (Compt. rend. 114, 623-629). Bekanntlich 
nimmt die griine Schale der nahezu vijllig reifen Trauben in Verlnuf 
nur einiger sonnenheller Tage die hellrothe Farbe der reifen Traube 
an. Die Schnelligkeit dieser Wandlung liess den Verfasser vermuthen, 
dass die den Farbstoff liefernde Substanz sich in Form von aldehyd- 
oder catechinartigen Verbindungen zuniichst in den Bliittern befindet, 
aus ihnen in die Haut der Traube wandert und sich dort zum Farb- 
stoff oxydirt. In  der That zeigte es sich, dass die Farbung der 
nahezu reifen, noch griinen Trauben unterblieb, 81s man die Bliitter 
des Weinstockes entfernt hatte, oder als man die Bliitter zwar am 
Stamm beliess, aber durch straffe Ligaturen urn die Blattstiele oder 
Bhnliche Mittel es bewirkte, dass das Chromogen in den Bliittern 

681 - 684). Gabriel. 
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verblieb; letztere nahmen alsdann allmiihlich eine prachtig scharlach- 
rothe oder bronzene Fiirbung an. Verfasser hat die in  derartig ge- 
fiirbten Blattern enthaltenen Farbstoffe isolirt, urn zu priifen, ob sie 
mit den in den Trauben enthaltenen identisch oder wenigstens verwandt 
Bind. Die aus den Bliittern isolirten drei Farbstoffe nennt Verfasser 
Ampelochroi’nsiluren: die a-Sliure c19 H16 010 bildet rechtwinklige 
rubinrothe Tafeln, ist unliislich in  kaltem Wasser; die p -  Saure 
C s  Ha4 016 bildet cochenillerothe Krystalle und liist sich in kaltem 
Wasser; die y-Siiure c17 HIS 010 krystallisirt in irregularen spitzen 
Octagdern und liefert ein braunrothes Pulver ; alle drei Sliuren zeigen 
das Verhalten des Tannins und der Phenolsauren. Diese drei Kiirper 
leiten sich, wie Verfasser spiiter zeigen wird, von den in den Blattern 
enthaltenen Katechinen oder Chromogenen ab, welche die den ge- 
fgrbten Tanninsiiuren entsprechenden Aldehyde darstellen. Die Ana- 
logie zwischen den Farbstoffen der Blatter einerseits und den Farb- 
stoffen der Friichte andererseits erstreckt sich indess nur auf das Ver- 
halten und die Herkunft, nicht aber auch auf die Zusammensetzung: 
den Verbindungen 4 9  Hi6 0 1 0  reap. c17 HIS 010 in den Bliittern ent- 
sprachen vielmehr die Farbstoffe Hso 010 resp. Caa H24 010 in der 
Frucht; die letzteren sind also offenbar hohere Homologe reap. 180- 
loge der ersteren und aus diesen durch Aufnahme neuer Radicale her- 
vorgegangen. - Im Hinblick auf diese Resultate wird man nach dem 
Verfasser die mannigfaltigen Farbenthe des herbstlichen Laubes nicht, 
wie dies zuwoilen geschehen, lediglich den allmahlichen Wandlungen 
des Chlorophylls oder seines angeblicheu Derivates, des Erythrophylls, 
zuzuschreibeii haben. Gabriel. 

Analytische Chernie. 

Ueber die Anwendung oiner Wasserstoffflamme in der 
Sicherheitslampe zur Entdeckimg und  Mengenbestimmung von 
Sahlrrgwettern, von F r a n k  C lowes  (Chem. News 65, 193-194). 
Die Lampe, welclie Verfasser construirt hat, ist ausser mit einein 
Oelbehiilter noch niit einem Behiilter fir comprimirtes Wasserstoffgas 
versehen, sodass man sich uach Willkiir der Oelflamme oder Wasser- 
stoffflamme bedienen kann. Nicht leuchtende Flammen und besonders 
die Wnsserstoffflamnieii liissen den Hof, welcher bei Gegenwart von 
Schlagwettern die Flamme der Sicherheitslampe umgiebt, weit deut- 
licher erscheinen. Da die Grosse des Hofes proportional mit dem Ge- 




