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der Entfettung des Cacaos verbleibende Ruckstand enthalt noch vieE 
Theobromin, welches durch Extraction mit schwach angesauertem 
Weingeist entzogen werden Irann. Die eingedampften Filtrate werden 
wieder mit Magnesia zerlegt, eingedampft, mit Chloroform extrahirt 
und der Riickstand gewogen. Die Resultate des Verf. beweisen, 
dass die Cacaobohnen einen wesentlich griisseren Gehalt an Theo- 
bromin besitzen, als Z i p p e r e r  auf Grund seiner Untersuchungen 

Weber das Santonin. IV., von J o s e p h  K l e i n  (Arch. d. Pharm. 
281, 695-704) (vergl. diese Hwichte 26, Ref. 6.84). Die experimen- 
tellen Ergebnisse der vorliegenden Abhandlung sind bereits in diesem 
Berichten 26, 2506 kurz mitgetheilt wordea. Verf. glaubt den von ibm 
gemachten Beobachtungen einen befriedigenden Ausdruck verleihen zu 
kiinnen, indem er  f i r  das Santonin die Formel 

annahm. Freiind. 

aufstellt, in welcher die Stellung der beiden Methylgruppen, die  
Stellung der beiden Parabindungen und die Art  des Anschlusses des  
Lactonringes an den Kern noch naher zu ermitteln wire .  I + ~ ~ ~ ~ ~ A  

Physiologische Chemie. 

Ueber die Bildung von Ssccharose wahrend des Keimens 
der Gerste, von L. L i n d e t  (Compt. rend. 617, 668-670). Verf. 
findet, dass die Saccharose und in gleichem Maasse die reducirenden 
Zuckerarten wahrend des Keimprocesses der Gerste zunehmen, wahrend 

Ueber die Salpeterbildung in Wiesenboden, von J. Durn o n t 
und J. C r o c h e t e l l e  (Compt. rend. 117, 170-673). In  der Voraus- 
setzung, dass eine Salpeterbildung in den an Stickstoffverbindungen 
so reichen Wiesenboden nur darum ausbleiht, weil die einer Ent- 
wickelung der nitrificirenden Fermente fiSrderliche, geringe Alkalinitat 
fehlt, haben Verff. den Einfluss gewisser Carbonate auf die Nitrification 
gepriift und sind zu folgenden Ergebnissen gelangt : In hurnusreichen 
Bijden wird die Salpeterbildung durch Zusatz von 2-3 O/oo Kalium- 
carbonat gefordert, durch grossere Mengen desselben S a h e s  geschadigt, 

der Starkegehalt gleichzeitig nbnimmt. Gabriel. 
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durch Kaliumsulfat (bis zu T- A (’ /o)) Legiiucti~t, durch Chlorkalium 
nur  wenig beeinflusst und durch Soda anscheinend nicht gefiirdert. 

Gabriel  

Ehfluss der Minerelgifte auf die Milchsauregahrung ,  on 
A. C h a s s e v a n t  und Ch. R i c b e t  (Compt. r e d .  117, 673-675). Die 
weitere Bearbeitong (rergl. diese Berichte 25, Ref. 692) des in der 
Ueberschrift genannten Gegenstandes veranlasst den Verf., hinsichtlich 
der Giftwirkuug der Metalle eine a n t i g e n e t i s c h e  ron  einer a n t i -  
b i o t i s c h e n  Dosis zu unterscheiden: durch erstere wird die Hildiing 
und Verrnehrung, durch letztere die Wirksamkeit des Fermentea Ruf- 
gehoben. Aus den im Original mitgetheilten Werthen ergiebt sich, 
dass die antigenetische Dosis 3 ma1 schwiicher als die antibiotische 
sein kann (Mg, Pt) ,  und dass bei gewissen Metallen (Cu, Hg, Co) 

Ueber ein Ptomaln &us dem Harn Grippenkranker, von 
A. B. G r i f f i t h s  und R. S. L a d e l l  (Compt. rend. l t 7 ,  744). Das 
isolirte Ptomai‘n hat die Formel Cg Hs NOa, wirkt stark fiebererregrnd 
und tiidtlich, krystallisirt in wasserlijslichen Nadeln , reagirt schwach 
alkalisch , bildet ein krystallisirtes Chlorhydrat, Gold- und P l a t i n 4 z  
und mird durch Phosphorwolframsaure, Phosphorrnolybdansiiure, Pikrin- 
saare, Gerbsaure, Sublirnat urid N e s s  l e r ’ s  Reagens gefLllt. GdbrlCl 

die antibiotische gleich der antigenetischen Dosis ist. Gabr ie l  

Ueber den Austsusch von Kohlensaure und Sauerstoff 
zwischen den Pflanzen und der Atmosphare, von T h. S c h l d s i  tig 
(Sotin) (Compt.  rend. 117, 75G-759, YIS--81( j ) .  Verf. hat das Kohlen- 
saurevolumen (A) ,  welches eine Pflanze verbraucht, und das Saurr- 
stoffvolumen (B), welches sie dabei abgiebt, in einem bereita f r u k r  
beschriebenen Apparat bestinimt. Es ergab den Werth A/B fiir Lein- 
pflanzen bezw. Erbsen bezw. weissen Senf zu 0.90 resp. 0.95 resp. 
0.87. Bei einem directen Vergleich des urspriinglich mgewaodten 
Gesarnmtkohlenstoffs (d. i. der im Boden, irn &men und in der 
Kohlensaure rorhandene), rnit dern nach Beendigung des Versuches 
wiederaufgefundenen Kohlenstoff (d. i. der in, Hoden, in den Pflanzen 
und in der riickstandigen Kohlenslure enthaltene) ergeben sich in  2 
unter 3 Fallen nicht die gleichen Werthe, soridern es war ein Kohlen- 
stoffdeficit eingetreten, weil offenbar die Glaswandungen der bcnatzteri 
Gefasse Kohlensaure verschluckt hatten. Verauche rnit niederrn 
Pflanzen (Algen) ergeben fur den Quotienten A / B  einen nur wcnig 
kkineren Werth (0.74), als er bei den oben erwlhnten hijheren Pflanzen 
beobachtet worden ist. (Siehe diese Berichte ’26, Ref. 23). G ~ I , ~ ~ ~ ~  

Untersuchungen uber pflanzliche Eiweissstoffe, von E. F 1 e u - 
r e n t  (Compt. rend. 117, 790-793). Die von S c h u t z e n b e r g e r  \-or- 
genornmene Spaltung des thierischen Eiweisses mittels Barythydrates 
hatte die folgenden Producte ergeben 1) A~nmoniak,  2) Kohlensiiure 



26 

und Oxalsaore, 3) Essigsaure. 4) einen Riickstand (= 95 pCt. deb Ei- 
weissrs), und zwar waren auf  2 %Id. NH3 j e  1 bfol. Rohlensiiuw 
resp. Oxalsaure entstanden, sodass im Molekiil des Eiweisses ein 
&In Carbamid resp. dem Oxamid abnlicher Complex vorhanden zu 
sein scheint. Verf. hat nunmehr Gluten, Glutencasein, Gluteofibrin, 
Legurnin und pflanzliches Albumin mit Barythydrat behandelt und 
gefunden , dass qualitativ dieselben Producte wie aus thieriscbem Ei- 
weiss entstehen, und dass der Ruckstand ebenfalls 95pCt. ausmscht, dass 
aber die Ammoniakmenge zur Kohlensaure resp. Oxalsaiire nicbt in 
den) o b m  erwahnten Verbaltnisse steht, sondern in der Glutenreihe 
einen hijheren, bei dem Legumin und pflanzlicheu Albumin eioeu 
niedrigeren Werth besitzt. Die Elementaranalyse des festen Riick- 
standee aus pflanzlichem Eiweiss ergab fiir das  Verhaltniss swischen 
Kohlenstoff und Wasserstoff den Werth C,H2,, zu dem auch die 
Analyse des Riickstandes sus thieriscbem Eiweiss gefiibrt hatte. 

Gabriel. 

Zur Frage iiber den Einfluss einmaliger oder fractionirter 
Aufnahme der Nahrung auf die Ausnutzung derselben, \-on 
H. W e i s k e  (Zeitschr. f. physiol. G'hem. 18, 109-111). (Vergl. diese 
Bm'chte 26, Ref. 499.) Fiitterungsversucbe an einem Hammel, welcher 
mit Heu und Hafer ernahrt wurde. ergaben, dass bei einmaliger Ver- 
abreichung deu Futters die Ausnutzung des  Eiweisses und der Fet te  
eine bessere war ,  als wenn dieselbe Menge an Nahrung auf 4 Por- 
tionen vertheilt wurde. Die Ausnutzung der Cellulose und der N-freien 
Extractivstoffe war  dagegen im letzteren Falle eine schlechtere. Von 
den Bestandtheilen der Nahrung wurden ausgenutzt: 

N-freie 
Extractivstoffe Pett Cellulose Verabreichung Eimeiss 

des Futters 
In 1 Portion: 58.13 78.26 36.06 77.97 pc t .  
B 4 Portionen: 62.30 82.40 33.80 76.34 3 

Differenz: + 4.08 + 4.14 - 2.26 - 1.63 pCt. 
Wurden einem Ranirichen nachstehende Mengen an Hafer ge- 

gebm,  so war die Ausnutzung des Eiweisses um so griisser, j e  kleiner 
~ 

die Kahrungsmenge war: 
Tigliche Aufnahme Eiweiss N-freie 

* von Hafer Fett Cellulose Extractivstoffe 
9.1.5 g Hafer 66.8 93.6 19.6 67.9 pCt. 
b4.S )) B S1.3 94.7 10.4 84.2 
,32.(1. 3 91.6 93.1 34.7 86.5 3 

Ueber das Perhalten einiger Pyridin- und Naphtalinderivate 
im thierischen Stoffwechsel, von R. C o h n  (Zeitschr. f. physiol. 
Chetn. 18, 112-130). Verf. bestiitigt das Resultat des von H i s  aus- 
gefiihrten Versuches, daas nach Verfiitteruna von Pyridin bei ( h e n 1  
Hunde MetbylpyridylamuioniIlmhydrox;)-d :rusgeschieden w i d .  u- Picolitl 

Kruper. 
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wird im Organismus von Kanincheu zu ~~-Pyridincarbonslure oxydirt, 
die gepaart mit Glycocoll als a-Pyridinursaure ausgeschieden w i d .  
Letztere ist in Aether und in kaltem Wasser schwer loslich, leichter 
in heissem Wasser. Sie scbeidet sich aus wassrigen Losungen i n  
farblosen. rhombischen Tafeln vom Schmp. 164-165O aus. Beim Kochen 
mit heiss gesiittigtern Barytwasser wird sie in Glycocoll und a-Pyri- 
dincarbonsailre zerlegt. Ihr Silbersalz krystallisirt in feinen Nadeln, 
ihr Barytsalz in  farblosen , silberglanzenden Blattchen. Sie hat die 
Formel CgHsNz03 = CbH4N. CO. NH . CHz . COOK u-NaphtoS- 
saure wird bei Eaninchen unverandert ausgeschieden , bei Hunden 
erscheint sie theils unverandert, tbeils gepaart mit Glycocoll als 
a-Napbtursaure im Harn wieder. Die $-Nnphtohaure umgekehrt geht 
irn Organismus von Kaninchen theilweise eine Paarung mit Glycocoll 
als p-Naphtursaure ein, wahrend sie bei Hunden uiiveriindert aus- 
geschieden wird. Die a-Naphtursaure schmilzt bei 153O und krystalli- 
sirt aus heissem Wasser in asbestartig verfilzten Nadeln, die beim 
Trocknen sehr sprode und beim Reiberi mit eiorm Pistill stark el&- 
trisch werden. Die j3-Naphtursaure schmilzt bpi 169- 170 und lost 
sich schwer in heissem Wasser, sie scheidet sich aus dieser Liisung 
fast vollstandig in zolllangen , ausserst feinen , biegsamen und seide- 
glanzenden Nadeln aus. Beide Naphtursauren werden beim Eochen 

Vereuche fiber den Einfluee von Kaffee- und Thee- 
Abkochungen auf kfinetliche Verdauung , von C. S c h u 1 t z  - 
Scbu l t eens t e in  (Zeitschp. f. physiol. Chem. 18, 131-132). Ails den 
Versuchen des Verf. ergiebt sich, dass Zusatz von Thee- oder Eaffee- 
Abkochungen die kiinstliche Pepsinverdauung bedeutend verlaogsarnen. 
Von je 1 '/z g Hiihnereiweiss, mit 30 ccm Pepsinsalzsaure (aus Schweine- 
magen) und 10 ccm der Abkochungen, resp. 10 ccm Wasser digerirt, 
wurden bei einer Temperatur von 380 i n  8 Stunden verdaut: 

mit Barytwasser in ihre Bestandtheile zerlegt. Kruger. 

Bei zusatz 'On Kaffee- Abkochung Thee -Abkochung, Wasser. 
- 

68.66 61.34 93.34 pct. 
64.67 61.24 91.32 B 

Kriiger. 

Ueber einen in den thierischen Geweben eich vollsiehenden 
Reductioneprocese, von R. Coh n (Zeitschr. f. phyriol. C h m .  18, 
133-136). Bei subcutaner Injection von m-Nitrobenzaldehyd bei 
Kaninchen findet ebenso wie bei Verabreichung des Aldehyds per 0s 
eine Ausscheidung von rn -AcetylamidobenzoCsaure statt. Entgegen der 
friiheren Ansicht des Verf. wird also die Reduction der Nitrogruppe 
nicht im Darmkanal, sondern in den Geweben ausgefiibrt. Das Zu- 
standekommen der Reduction ist gleichzeitig an das Vorhandetisein 
der Aldehydgruppe gebunden, da in  der tn -Nitrobenzoi%aure die Nitro- 
griippe beim Passiren des Organismus nicht reducirt wird. Kriiger. 
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Ueber den Einfluss des Chloroforms auf die Pepsin-Ver- 
dauung, von A. B a r t e l s  (Virch. Arch. 180, 497-511). Verf. unter- 
sucht den Einfluss des Chloroforms auf die eiweissliisende Wirkung 
des Pepsins. Das Chloroform iibt eine schadigende Wirkung aus, 
wenn die Verdauungsaiissigkeiten aus kauflicbem Pepsin bereitet wer- 
den, jedoch in nicht hoberern Grade, als das Durchleiten roo Luft 
durch die FermentlBsung verursacht. Wird dagegen zur Verdauungs- 
fliissigkeit frischer Schweinemagen angewendet , so wird weder durch 
Chloroform, noch durch Luftdurchleitung eioe Verminderung der Fer- 

Beitrilge ~ u r  Chemie der Exsudate u n d  Transsudate, von 
A. B e r n h e i m  (Virch. Arch. 131, 274-303). 148 Analysen von 
pathologischen Fliissigkeitsansammlungen im menschlichen Korper he- 
statigen die Resultate friiherer Untersuchungen. Die Kenntniss des 
Eiweissgehaltes und des spec. Gew. der Fliissigkeiten geniigr nicht, 
einen sicheren Aufschluss iiber die Natur des jeweiligen Krankheits- 

Zur Kenntniss der Synovia, insbesondere des muoinfihnlichen 
K6rpers derselben, VOD E. S a l k o w s k i  (Virch. Arch. 181, 304- 
326). Ein pathologischer Erguss in das Hiiftgelenk enthielt neben 
zahlreichen Cholesterinkrystallen nur wenig Leukocyten. Die Analyse 
ergab auf 100 g der Fliissigkeit: 

Mucinartige Substanz . . . .  0.375 
Eiweisskiirper . . . . . .  4.824 
Fett . . . . . . . . . .  0.282 
Lecithin . . . . . . . . .  0.117 
Cholesterin . . . .  , . .  0.369 
Chlornatrium . . . . . . .  0.772 
Sonstige anorg. Salze . . . .  0.077 
Wasser . . . . . . . . .  93.OS4 

Bei der weiteren Untersuchung der mucinartigen Substanz zeigte 
sich, dass dieselbe keinen Phosphor enthalt und beim Kochen mit 
verdiinnten Sauren kein Kupferoxyd reducirendes Kohlenhydrat ah- 
spaltet. Die Substanz gehort daher weder zur Gruppe der Nucleo- 
albumine, noch zu der der Mucine; sie ist nach Verf. der Vertreter 
einer neuen Klasse von in Essigsaure unliislichen Protei'nsuhstanzen. 
Fiir die aus der Synovia erhaltene Substanz schlagt er den Namen 

Zur Kenntniss der Lebergalle des Mensuhen, von 0. 
H a m m a r s t e n  (Nova acta Reg. SOC. Sc. Ups., Ser. 111). Zur Unter- 
suchung gelangten die Lebergallen von 7 Fallen von Gallenfisteln, 
zweimal wurden auch die Blasengallen untersucht. Die Lebergalle 
hatte stets eine schone rothgelbe oder gelbbraune Farbe, nahm bis- 

mentwirkung herbeigefiihrt. Kriiger. 

processes zu gewinnen. Kriiger 

Synorin vor. Kriixer. 



weilen beim Stehen a n  der Luft eine griinliche Farbe an. An Farb- 
stoffen wrurden Bilirubin, daneben in geringer Menge Biliverdin ge- 
funden; in 5 Fiillen entbielt die Lebergalle ausserdem einen Farbstoff 
der Urobilinreihe , welcber durch Reduction mit Zinncbloriir und 
Arnmoniak oder auch dumb Zinnchlorh allein eine starke Urobilin- 
reaction gab; er wird von Thierkoble scbwieriger aufgenommen: wie 
Bilirubin. Der Scbleim der Lebergallen entbalt regelmassig ecbtes 
Mucin. Die gallensauren Salze der Menschengallen verhalten sicb 
gegen Essigsaure und Chloride der Erdalkalip verschiedeo : die &en 
wrrden schon durch wenig Essigsaure, sowie durcb Baryum- oder 
Calciurnchlorid gefallt, die anderen nicht. Die gallensauren Salze von 
4 Lebergallen gebbrten zur ersten Gruppe, die der anderen 3 Leber- 
gallen, sowie der 2 Blasengallen zur zweiten Gruppe. Der Schwefel- 
gehalt der Lebergallen ist nicht allein auf Rechnung der Taurochol- 
siiure zu setzen; mit Sicherheit wurden in 3 Fallen bedeutende Mengen 
von Aetherscbwefelsauren gefunden , deren Scbwefelgehalt 16, 25, 
38 pCt. vom Gesammtschwefel betrug. Jedoch sind diese Sauren 
nicht zu den regelmassigen Bestandtheilen der Lebergallen zu recbnen. 
Von Gallensauren waren Glycocholsaure und Taurocholslure , die 
erstere stets in vorwiegender Menge vorhanden. Die Analyse der 
einen Lebergalle und der zugehiirigen Blasengalle ergab folgende 
Werthe: 

Lebergalle Blasengalle 
Feste Stoffe . . . . . .  2.0604 16.0200 
Wasser . . . . . . . .  97.9396 83.9800 
Mucin und Farbstoff . . .  0.2760 4.4379 
Gallensaure Alkalien . . .  0.8470 8.7230 
Taurocholat . . . . . . .  0.1060 1.9340 
Glykocholat . . . . . .  0.7410 6.7890 
Fettsauren aus Seifen . . .  1.0580 
Cholesterin . . . . . . .  0.0780 0.8700 

. . . . . . . .  0.1410 
0.1500 

Lecithin 
Fett . . . . . . . . .  
Liislicbe Salze . . . . .  0.8020 0.3021 
Unlbsliche Salze . . . . .  0.0202 0.2360 

1 0.0280 

Bemerkenswerth ist besonders beim Vergleich der Blasengalle 
mit der Lebergalle der hobe Gehalt der ersteren an festen Stoffen. 

Untersuchung iiber die chemische Zusammensetsung eines 
Wasserbaoillus, von T o y o s a k u  N i s h i m u r a  (Arch. f. H?ygiene 18, 
318-334). Die Analyse der Trockensubstanz des von R u b n e r  aus 
Marburger Wassern geziicbteten und mit dem Namen )Bacillus No. 28e 
bezeichneten Bacillus ergab folgende Werthe : 

KruqPr. 
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Eiweiss . . . . .  63.5 
Kohlenhydrat . . .  13.2 
Aetherextract . . .  5.08 
Alkoholextract . . .  3.39 
Lecithin . . . . . . . . .  0.68 
Xanthin . . . . . . . . .  0.1 7 
Guanin . . . . . . . . .  0.14 
Adenin . . . . . . . . .  0.08 
Bsche . . . . . .  11.15 

Summa 95.12. 
-~ 

Die elementare Zusammensetzung der getrockneten Bacterieii auf 
aschefreie Substanz berechnet war: 

51.83 pe t .  C; 6.86 p e t .  H; 11.43 p c t .  N. 
Die Bacillenmembran enthalt keine Cellulose. Es gelang, ein 

Kohlehydrat son der Porrnel CS Hlo 0 5  zu isoliren, welches rnit Jod 
nicht blau gefarbt wird und beim Kochen rnit verdiinnten Sauren 
schnell in einen Zucker iibergeht, der Fehl ing’sche Losung langsamer 
als Glucose reducirt. Es gehort nach Verf. wahrscheinlich in die 

Ueber die Menge fliichtiger Schwefelverbindungen in den 
festen Ausscheidungen, von F. N i e m a n n  (Arch. f. Ilygiene 19, 
117-125). Ein Hund VOII 1 0 k g  Gewieht, welcher taglich mit 50Og 
Fleisch gefuttert wurde, schied rnit dem Kothe 0.0829 pCt. Schwefel- 
wasserstoff (berechnet auf die Trockensubstanz des Kothes) aus. Nacb 
gleichzeitiger Verabreichung von 0.5 g Eisenoxydhydrat (tiiglicb) stieg 
die Ausscheidung des Schwefelwasserstoffes auf 0.131 1 pet .  Eisen- 
oxydhydrat hat demoach die Fahigkeit, aus den Darmgasen eine 
weitere Menge Schwefelwasserstoff, ale sie normal rnit dem Kothe 
ausgeschieden wird, aufzunehmen. Der Zusatz von 0.5 g Eisenoxyd- 
hydrat scheint fur die vollstandige Entferuung des Schwefelwasser- 
stoffes aus den Gasen zu gepiigen, d a  eine Steigerung der Dosis keine 
Erhohung der Schwefelwasserstoffausfuhr mehr herbeifiihrte. Wurde 
dem Hunde ausser der Nahrung mit dem Eisenoxydhydrat noch eiue 
Reincultur des Bacillus proteus rulgaris , welcher die Fahigkeit hiit, 
aus schwefelhaltigen Materialien Schwefelwasserstoff zu bilden, ein- 
gegeben , so stieg die Ausscheidung des Schwefelwasserstoffes auf 

Ueber die Abspaltung von Kohlensaure, Mercaptan und 
Schwefelwasserstoff beim Kochen einiger animalischer und 
vegetabilischer Nahrungsmittel, von F. N i e m a n n  (Arch. f. 119- 
giene 19, 126-135). J e  500 g der zu untersuchenden Nahrungsmittel 
wurden rnit 1 L ausgekochten Wassers 2 Stunden am Riickflusskuhler 
erwiirmt und die entweichenden Gaee in den geeigneten Fliissigkeitera 

Gruppe der  Hemicellulosen. Kriiger. 

0.203 pCt. der Trockensubstanz. Kruger. 
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aufgefangen. I n  allen Fallen entwickelte sich Kohlensiiure, deren 
Menge bei den vegetabilischen Nahrungsmitteln von 0.084 - 0.244 g, 
bei den animalischen ron 0.078-0.149 g schwankte. Schwefelwasser- 
stoff wurde in hestimmterer Menge nur aus Kohlarten und aus Fisch- 
und Krebsfleisch erhalten. Wenn Mercaptan auftrat, fand es sich iiur 

Chemische  Zusammense tzung und Nahrwerth des S a m e n s  
Ton Chenopodium a l b u m  L., von G. B a u m e r t  und K. H a l p r r n  
(Arch. d. Pharm. 231. 64-2-646). Der Samen en*halt nach dpn \-or- 
liegenden Analysen 15.29 pCt. stickstoff baltige Bestandtheile urid 
6.5 pCt. Fet t ;  doch wird dieses i n  Bezug auf den Nahrwerth giinstige 
Resultat beeintrachtigt durch den hohen Ascbengehalt (4.9 pCt.) und 

Ueber russisches Hungerbrot, G .  R a u m e r t  und K. H a l p e r n  
(Arch. d. Pharm. 231, 644-648). Das aus Cbenopodiumsamen be- 
reitete Brot ist dem Roggenbrot an stickstoff haltigen Bestandtheilen 
und Fe t t  bedeuteod iiberlegen, enthalt aber sehr riel mehr Holzfaser 

U e b e r  C h e n o p o d i n  und den Nachweis dee Chenopodium- 
samens in Mahlproducten, ron G. B a u m e r t  und K. H a l p e r n  
(Arch. d. Pharm. 231, 648-653). Es wird darauf hingewiesen, dass 
das von R e i n s c h  aus dem Safte von Cbenopodium album isolirte 
SChenopodina nach Untersuchungen von G o r i i p  - B e s a n e z  identisch 
ist mit Leucin. Verff. fanden im Chenopodiumsamen etwas Betai'n, 
aber kein specifisches Alkaloi'd. Sie rerrnutben daher, dass die 
nach Genuss von Chenopodiumbrot beobachteten, unangenehnien Er- 
scheinungen durch das  im Samen enthaltene atherische Oel bedingt 

m - Jod - o - oxychinolin - ana- su l fosaure  (Loret in) ,  ein neues 
Ant i sep t icum z u m  E r e s t z  des Jodoforms,  von A. C l a u s  (Arch. 
d. Pharm. 231, 704-715). D a s  Prapaiat  wird aus ayuivalenten 
Mengen ron Oxychinolinsulfosaure , Kaliumcarbonat und Jodkalium, 
mit Hulfe von Chlorkalk hergestellt. Die Sailre krystallisirt entweder 
i n  gelblichen Saulen oder Plattchen : Salpetersaure verwandelt sie 
in m-ana-Dinitro- o -0xychinolin. Die Saure sowohl wie ihre Salze, 
welche naher beschrieben werdeo , geben mit Eisenchlorid ausser- 

Ueber  die Bildung von H a r z e n  und Zltherischen Oelen im 
Pflansenk6rper ,  von A. T s c h i r c h ( P r i n g s h e i r n s  Jahrb. f. 
wissensch. Bot. 25, Heft 3). Wie der Verf. schon friiber gezeigt bat 
(vergl. diese Berichte 2G, Ref. 679) besteben viele Harze aus Zimmt- 
und Benzoi%aureestern gewisser Alkohole , welche letzteren wegen 
ihrer Fahigkeit, GerbstoKreaction zu geben, als ,Tannolea bezeichnet 
werden. Isolirt wurden bisher: Resinotannol, CIS H20 04, Peruresino- 

ale Begleiter des Schwefelwasserstoffes. Rlll<rr.  

den sehr hohen Gehalt an Holzfaser. (20.3 pCt.). Frwiid 

und Asche wie letzteres. Frrnnd. 

sind. Frconii. 

ordentlich intensive, griine Farbung. Frennd. 
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tannol, ferner Storesinol, C12 H190. Auch in den atherischen Oelen, 
welche zu den HCrzen in naher Beziebung zu stehen scheinen, finden 
sicb a18 wesentliche Bestandtheile Ester gewisser Alkobole von der 
Zu-ammeneetzung Cis H180 und Clo HnoO. Verf. erortert nunmehr 
eingehend die Frage,  welche Stoffe der Pflanzenzelle an der Harz- 
bildung betheiligt sind, uod kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu 
dem Scbluss, dass dieselbe in einer bestimmten, meist als Sehleim- 

Des Kupfer vom Standpunkte der gerichtlichen Chemie, 
Toxicologie und Hygiene, mit beeonderer Beriicksichtigung der 
Reverdiseage der Conserven und der Kupferung des Weins 
und der Kartoffeln, von A. T s c h i r c h  (Stuttgurt 16.93, Tkrlag 
uon F. .Knke) .  Nachdem Verf. die iiberaus zahlreicben Literatur- 
angaben, iiber das Vorkommen von Kupfer in Nahrungs- und Genuss- 
mittelii, Drogen etc. zusammengestellt, behandelt er in einem zweiten 
Kapitel die Aufnahme und Speicherung von Kupfer durch die Pflsnze 
und das  Thier. D a  die Aufnahme des Kupfers durch die Pflanze 
von einigen Forscberri behauptet, von anderen bestritten wird , so 
ha t  Verf. selbst auf Boden, der mit Kupfcrsulfat behandelt war, 
Weizen und Kartoffeln gepflanzt und das  Vorkommen von Kupfer in 
der  Asche nachgewiesen. In dem geernteten Weizenstroh wurde 
0.033 pc t .  CuO, in den Aehren 0.019 pCt., in den getrockneten 
Kartoffeln 0.0883 pCt. aufgefunden. Weitere Versuche haben darge- 
than, dass auch die Blattepidermis Kupfer aufzunehmen vermag. 
Unter diesen Umsiiindsn ist das von verschiedenen Seiten nachge- 
wiesene Vorkommen geringer Kupfermengen im thierischen Organismus 
nicbt zu verwundern. Im dritten Kapitel wird die kiinstliche Kupfe- 
rung von Nahrungs- nnd Genussmitteln besprochen. Bekanntlich 
nehmen Gemiise und Friichte, welche zum Zweck der Conservirung 
sterilisirt werden, unter Zersetzung des Chlorophylls bald eine braun- 
griine Farbung an. Geringe Kupfermengen farben diese Conserren 
dauernd schon griin und so ist zur Verbesserung des Aussehens der 
Waare die Kupferung (reverdissage) bei den Fabriken allgemein 
iiblich geworden. - Nach Ansicht des Verf. wird die Gri inlrbung 
durcb die Bildung des  Kupfersalzes der Pbyllocyaninsaure hervorge- 
rnfen. Letztere steht - wie des Autors friihere Untersuchungen 
gezeigt haben - dern Chlorophyllfarbstoff ausserordentlich nahe. Sie 
ist braun gefarbt, besitzt die Zusamrnensetzung Cp4 H28 N2 O4 und wird 
durch die im Zellsaft entbaltenen Pflanzensauren aus dem Chlorophyll 
abgeschieden. Ihr Kupfersalz, (Cn4H27 NzO4)a Cu , bildet stahlblaue 
Lainellen, die in Alkohol und Chloroform leicht, in Wasser unloslich 
sind, auch ron  Essigsiiure and sogar von starker Salzsaure nicht 
aufgeliist aerden.  Dagegen lost sicb die Verbindung beim Erwarmetl 
in  Alkalien ruf. Die alkoholische, prachtig griin gefarbte L6SUDg 

membran entwickelten Membranparthie erfolgt. Frcund. 
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flnorescirt ni&. Das Kupfer ist in der Verbindung nicht direct, 
Bondern erst nach der Veraschung nachweisbar. Die Bildung diesee 
Kopfer&ee tritt stet8 ein, wenn eine alkoholische Liisung von 
Phyllocyanhetiure mit Kupferoxyd oder Kupfer erhitzt wird , oder 
wenn auf chlorophyllhaltige Pflauzentheile die Liisung eines Kupfer- 
8alz.ee einwirkt, oder wenn Pflanzentheile, deren Zellsaft Siiuren ent- 
hat, in kupfernen Gefassen gekocht werden. - Gekupferte Conserven 
enthalten ferner ausser diesem Kupfersalz - dessen Menge durch 
Extraaion mit Alkohol und spectroskopische Priifuug des Auszuga 
leicht ermittelt werden kann - auch noch Kupfer an Eiweiss ge- 
bunden. Besondere Versuche, welche mit Erbsen angestellt wurden, 
zeigten, dass nor l /d- l /s  des Kupfers als Phyllocyanat, das iibrige 
ale Leguminat enthalten war. Ale Farbstoff kommt jedoch nur das 
erstere in Betracht. Im vierten Kapitel wird die Anwendung von 
Kupfersalzen ale Bekampfungctmittel pflanzlicher Parasiten, im fiinften 
Abschnitt der Gebrauch von kupfernen Geschirren eingehend eriirtert. 
In beiden Fiillen vertritt Verf. die Anoicbt, dass, bei geniigender 
Vorsicht, die Gefahr einer Vergiftung ausgeschlossen ist. - Im 
zweiten Theil des vorliegenden Werkes werden die Fragen discutirt, 
ob Kupfer als ein Gift auzusehen ist und ob es eine chronische 
Kupfervergiftung giebt. Die erste Frage wird mit gewissen Ein- 
scbrankungen bejaht, die letztere hingegen verneint. Es wird als 
erwiesen betrachtet, dass die geringen , in den Nahrungsmitteln vor- 
kommenden oder dumb vorsichtige Kupferung in dieselben gelangenden 
Kupfermengen beim Genuss keinen Schaden verursachen, da die 
dauernde Abfuhr des gcspeicherten Kupfers durch Zelle und Harn 
eine perniciiise Accumulation desselben in der Leber oder anderen 
Organen hindert. I m  dritten Theil werden die von den verschiedenen 
Liindern erlassenen gesetzlichen Bestimmungen , welche das Kupfer 
betreffen, zusammengestellt. Freund. 

Analytische Chemie. 

Chemisehe Untersuchungen im oetlichen Mittelmeer, III. Reise 
S. Y. Sohiffee ,Pols< im Jshre 1802, von c. N a t t e r e r  (Monatsh. 
f. Chem. 14, 624-673). Berichte iihnlicher Art, wie sie nach den 
friiberen Reisen (diese Bsriehte 26, Ref. 102) erstattet werden sind. 

Gabriel. 
Ueber die Beetimmung der Oxyde des Mangans mittele 

Wasseretoffeuperoxydea, von H. C. J o n e s  (Compt. rend. 117, 

31 Berichte d. D. chem. QesellsehaR. Jahrg. XXVII.  


