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Physiologische Chemie. 
Uebor  die specif ische D r e h u n g  des Glycogens, von H u p p  e r  t 

(Zeitschr. f. phgsioE. Chem. IS, 137-143). Mit Hiilfe der Drehungs- 
winkel einer Glycogenliisung und der durch Inversion des Glycogens 
erhaltenen Trauberizuckerliisung l l ss t  sich das spec. Drehungsvermiigen 

des Glycogens nach folgender Gleichung berechnen: [.ID = 52.50. 

In dieser Gleichung bedeutet LC den Drehungswinkel der Glycogen- 
losung, (11 den der Traubenzuckerl6sung, 52-50 die spec. Drehung 
des Traubenzuckers fur schwnche Concentrationen. Der  Quotient 12/11 
giebt das Mengenverhaltniss des Traubenzuckers Zuni Glycogen an. 
Nach der folgenden Forrnel des Glycogens 6 CS Hl,, 05 + Ha 0 mussen 
aus 11 Theilen Glycogen 12 Theile Traubenzucker erhalten werden. 
Will man in der angegebenen Weise das spec. Drehungsvermiigen 
des Glycogens bestimmen, so ermittelt man zuniichst den Drehungs- 
winks1 eimr 9.3 - 0.47proc. Glycogenlosung in 2.5 proc. Salzsaure, 
erhitzt darauf die Losung im geschlossenen Rohr wahrend 3 Stunden 
und bestirnmt wiederum den Drehungswinkel. Bus Hundeleber dar- 
gestelltes Glycogen zeigte in] Mittel aus 5 Versuchen, welche hijchstens 
urn 1.840 diff'erirten, die spec. Drehung [.ID = + 196.630. Erythro- 
dextrin hatte die spec. Drehung [.ID = 196.50°; diese Zahl ist unter 
der Annahme berechnet, dass dem Erythrodextrin dieselbe Forrnrl wie 

U e b e r  das V o r k o m m e n  von Glycogen im Blqte und Eiter, 
von H u p p e r t  (2eitschr.f .  p h p i o t .  Chem. 18, 144-16G). Die Isolirung 
des Glycogens aus dem Hlute geschah nach folgender Methode: Dem 
frisch entleertcn, mit Vol. Kupferacetatliisung versetzten Blute 
wurde i n  der Wbrrne noch soviel derselben Lijsurig hinzugegeben, bis 
das entstandene Gerinnael nicht mehr grobkiirnig war. Die Mischung 
wild d a m  auf dus 11/a-2fache Vol. verdiinnt, mit Natronlauge bis 
zur schwach sauren Reaction versetzt, eine Zeit lang im Sieden er- 
halten und heiss filtrirt. Der Niederschlag wird noch 2 Ma1 mit 
heissem Wasser ausgewaschen. Bus den eingednmpften Filtraten wird 
das Kupfer durch Schwefelammon und iiachheriges Ansauern mit 
Essigsaure entfernt. Die Abscheidung des Eiweisses und die Fallung des 
Glycogens geschah nach dem Br iic ke'schen Verfahren. Die Isolirung 
des Glycogens aus dem Eiter gestaltet sich insofern einfacher, als das  
Eiweiss aus dem eingedampften, Kupfer enthalrenden Filtrate durch 
Trichloressigsaure gefallt werden konnte. Das nniimehrige, hinreichend 
conc. Filtrat schied auf Zusatz der 2fachen Menge 96 proc. Alkohols 
das Glycogen ab. - Die untersuchten Eiter stamrnten von Hunden, 
bei welchen darch Injection von Terpentiniil unter die Bauchhaut 
aseptische Abscesse erzeugt waren, und VOI? Kranken. Der Gehalt 
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dern Glycogen zukommt. Kriiger. 
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des Eiters an Glycogen schwankt innerhalb weiter Grenzen; io 100 g 
wurden 22 - 230 mg Glycogen gefunden. Die Menge des‘ Glycogens 
steigt mit der Anzahl der durch Jod fiirbbaren Zellen, sie nimmt mit 
dem Alter der Abscesse ab. Ebenso zeigt entleerter Eiter entsprechend 
dem Zerfall der Eiterzellen eioe rasche Abnahme seines Glycogen- 
gehaltes. Das Glycogen findet Rich hauptsachlich in den Zellen, 
weniger im Serum des Eiters; 100 g Cruor enthielten 36.7 mg, 1UO g 
Serum 10.3 mg Glycogen. Im Blute tritt das Glycogen als regel- 
miie‘eiger Bestandtheil auf. Das Blut von Hunden und saugenden 
Eiilbern enthiilt es in grijsserer Menge als das der Herbivoren. Gewebs- 
zerfall, in dessen Gefolge die sich durcb Jod fiirbende Substanz in 
den Leucocyten auftritt, bedingt eine Vermehrung des Glycogens. Es 
wurden gefunden im Blute vom 

Schwein . . . 0.691 m g  Glycogen nuf 100 g Blut 

Pferd . . . . 0.380 u. 9724mg Glycogen auf 1OOg Blut 
Rind . . . . 0.44-1.14mg Glycogen auf lOOg Blut 
Kalb . . . . 0.89-2.14 > > n >  
Hund . . . . 1.05-2.50 8 > D >  8 

Gans . . . . 0.690 P a P B  n 

Das Blut VOII Hunden, welches durch Jod f ibba re  Leucocyten 

Ueber die Ausnutsung der Eiweissstoffe in der I’Uahrung in 
ihrer Abhilngigkeit von der Zusammensetzung der I’Uahrungs- 
mittel, von E. K r a u s s  (Zdtechr. f. phy&oZ. Chem. 18, 167-179). 
Ein Hund, welcher tiiglich mit 5.g Fleisch gefiittert wurde, schied 
0.1613 g gepaarte Schwefelsiiure und 0.0506 g Indican aus, er setzte 
innerhalb 6 Tagen 20.19 g N an. Warden mit dem Fleische noch 
tiiglictt 500 g Weissbrod gegeben, so sank die Schwefeleiiureaus- 
scheidung auf 0.1246 g pro die, die Indicanausscheidung auf 0.0257, 
der N- Ansatz dagegen betrug 66.86 g. Bei reiner Fleischfiitterung 
ist daher, wie die Ausscheidung der gepaarten Schwefelsauren und 
des Indicans beweisen, die Darmfiiulniss grosser als bei gemischter 
Kost; im letzteren Falle findet eine beesere Ausnatzung des Fleisch- 
etickstoffes statt - der Stickstoff des Weissbrodes erfiihrt nach 
R u b n e r  our eine geringe Ausnutzung. - Bei einer Versuchsreihe 
mit pfianzlichem Eiweiss, Aleuronat, an Stelle von Fleisch ergaben 

Zur Frage nech dem Nllhrwerth der Albumosen, von H. 
Hi ldebrand t  (Zeilschr. f.  phplsiol. Chm.  18, 180-192). Einem er- 
wachsenen Manne wurde wiihrend 5Tage eine PUS Fleisch, Fett und 
Kohlenhydraten bestehende Nahrung gegeben; darauf folgte eine drei- 
tiigige Periode, in welcher 28.37 pCt. N des Fleisches, und eine zwei- 
tiigige Periode, in welcher 63.88 pet. N des Fleisches durch die ent- 

Schops . . . 0.114 > > > P D  

enthielt, hatte auf 100 g 2.26-7.33 mg Glycogen. Kruger. 

sich entspreohende Resultate. Kniqer. 
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sprechende Menge Albumosen - Stickstoff ersetzt wurde. Wahreiid der 
beiden letzten Perioden war die Menge des Harns und die N-Aus-  
scheidung mit demselben geringer, wie wahrend der Fleiscbperiode, 
wahrend die Concentration des Harns sich als grosser erwies. Die 
Ausscheidung des Stickstoffs im Kothe war  wahrend der Albumosen- 
periode um 4 - 5 g grosser. Das Gewicht der Versuchsperson, 
welches in der Fleischperiode constant geblieben war ,  nahni in der 
Albumosenperiode zu ,  trotzdem der N -  Ansatz in diesem Falle ein 
kleinerer war. - Einem Hunde, welcher mehrere Tage mit einer un- 
zureichenden, BUS 100 g Fleisch und 5 g Albumosen bestehenden 
Nahruug gefiittert war ,  wurden an  zwei darauf folgenden Tagen 
100 g Fleisch verabreicht und 5 g Albumosen subcutan injicirt. 
Nach der Injection der Albumosen zeigte sich ein Stillstand in der 
Korpergewichtsabnahme, der wahrend dieser Zeit gelassene Harn 
hatte ein geringeres Volumen, hiiheres specifisches Gewicht, wie der 
der  vorhergehenden Periode. Ferner w a r  die N-Ausscheidung im 
Harne eine grossere, wahrend die Ausscheidung des Stickstoffs rnit 
den] Kothe eine Abnahme zeigte. Den Albumosen kommt nach den 
vorhergehenden Versuchen ein grosserer Nahrwerth zu, als den N- 
haltigen Bestandtheilen des Fleisches, wohl aus dem Grunde, weil 
sie a19 solcbe zur Resorption gelangen, ohne der Einwirkung deu 
Pancreas und der Faulniss zu unterliegen. Ihre  Aufnahme findet zum 
Theil schoii im Mageo statt, wie ein vom Verf. ausgefiibrter Versuch 
beweist, in welchem von eiuem Raninchen, dessen Pylorus unter- 
bunden war, innerhalb 24 Stunden 1.176 g Albumosen von 2 g auf- 
genommen wurden. - Die Albumosen gehen bei Digestion rnit R u t -  
aerum zum Theil in Globuline uber. Nach intravenoser Injection 
ron Alburnos~losungen findet sich im Aderlassblute keine Spur von 
Albumosen wieder, wChrend die Globuline eine Zunahme erfahren 

Ueber  die Bildung von A m m o n i a k  i m  Boden durch die 
Mikroben,  von E. M a r c h a l  (Bull. Acad. Roy. de Belgique [3] 25, 
727-771). Die Versuche des Vrrf. fuhren zu folgenden Ergebriissen: 
Die allmahliche Oxydation des Stickstoffes organischer Substanzen im 
Boden vollzieht aich auf drei Stufen: 1. Emwandlung des organi- 
schen Stickstotres in Ammoniak. 2. Umwandlung des Ammoniaks in 
Nitrite. 3. Oxydation der Nitrite zu Nitraten. Die Ammoniakbildung 
geschieht wesentlich unter dem Einflusse der verschiedenen Mikroben 
(Bakterien, Hefen, Schimmel), welche in den oberen Schichten des 
Bodens in grossen Mengen vorkommen. I n  der Ackererde herrscben 
die Bakterien vor und zwar ist der Bacillus mycoides, Erdbacillus, 
der  verbreitetste iind iibt die krlftigste Wirkung auf die sticksloff- 
haltigen Substanzen. Unter seinem Einflusse bemachtigt sich der 
Sauerjtoff der Elemente des Albumins, indem er den Kohlenstoff zu 

haben. Kruger. 



Kohlensiiure; den Schwefel zu bchwefelsaure und den Wasserstoff 
theilweise zu Wasser oxydirt und das Ammoiiiak als Ruckstand lasst. 
In  kleinen Mengen entstehen hierhei auch Peptone, Leucin, Tyrosin 
und riechende Fettsauren. Die gunstigsten Bedingungen fur die 
'l'hatigkeit der Ammouiak hildenden Mikroben sind: eine Temperatur 
von nahe 300, eine vollstandige Durchluftung, eine schwache Alkali- 
nitlt des Mittels und eine schwache Concentration der Eiweissliisungen. 
Der  Bacillirs mycoides ist fahig, nicht nur das  Eieralbumin, sondern 
auch Casei'n, Fibrin, Gluten, Myosin und die Peptone in Ammoniak 
umznwandeln. Kreatin, Leucin, Tyrosin und Asparagin erleiden die- 
selben Veriinderungen; dagegen widerstehen der Harnstoff und 
dessen Nitrat, wie auch die Ammoniaksalze, seinem Einflusse, s ie  
bilden keine Nahrung fur ihn. Der Bacillus mycoides ist Ammoniak 
bildend und aBrobiech in Gegenwart von stickstoffhaltigen organischen 
Substanzen; in einem Mittel, welches leicht reducirbare Verbindungen, 
Nitrate, enthilt,  wird er denitrificirend und anagrobisch. Bei Ab- 
schluss von I'reiem Sauerstoff und in  Gegenwart organischer Verbin- 
dongen, wie Zucker, Eiweiss u. a., reducirt e r  die Nitrate zu Nitriten 
und zu Ammoniak; er ist also Ursache von Ammoniakbildung so- 

Die Proteide des Flachseamens, von Th.  B. O s b o r n e  (Arneric. 
Chem. Journ. 14, 629-661). Entiilter Flachssamen giebt an Wasser 
oder Kochsalzlosung den grossten Theil seiner Protelnsubstanzen ab. 
Eine betrachtliche Menge der Itislichen Bestandtheile wird durch ein 
Globulin gebildet. Dieses wurde nach verschiedenen Methoden ausge- 
zogen, zuletzt in Kochsalzliisung gelost und durch Dialyse krystallisirt 
erhalten. Die Analysen sammtlicher Priiparate gaben nahezu gleiche 
Ergebnisse, im Durchschnitte: C = 51.48; H = 6.94; N = 18.60; 
S = 0.81; 0 = 22.17. Die Zusammensetzung dieses Globulins ist 
mit derjenigen des Globulins aus Kurbissamen, welches C h i  t t e n d e n  
und H a r t w e i l ,  G r i i b l e r ,  R i t t h a u s e n  analysirt haben, so nahe 
iiberei n v t  immend, dass man beide als identisch betrachten muss. Die 
nach Abscheidung des Globulinv noch geliist bleibenden Proteide sowie 
die Proteosen und Peptone wurden gleichfalls isolirt und untersucht. 
Ihre  Beschreibung liisst sich nicht in den Rahmen eines Referates 

Krystal l is i r te  vegetabilische Protelde, von Th. B. 0 s  b o r n e  
(Americ. Chem. Journ. 14, 662--689). Aus Brasilnuss, Hanfsamen, 
Purgirnuss, Flachssamen und Hafer wurden krystallisirte Globuline 
(meistens durch Dialyse der Losungen in Kochsalzlauge) dargestellt 
and analysirt. Die Untersucbung ergab, dass das krystallisirte 
Globulin der Brasilnuss verschieden \-on demjenigen ails Hafer ist. 
Dills ergiebt sich weniger ails den geringen Unterechieden im Stick- 
stoff- und Schwefelgehalt, als aus dem tibrigen Verhalten. (Das 

wobl durch Oxydation als auch durch Reduction. Schertel. 

fassen. Scheitel .  . 
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@lobulin der Brasilnuss, Rertholletia excelsa, ist bei 600 unliislich 
in reinem Wasser, das des Hafers wird vollstiindig geliist. Sattigt 
man die Losungen der beiden in 10 procentiger Kocbsalzlauge vollig 
mit Kochsalz, so wird das Globulin des Hafers vollstandig gefallt, 
das der Brasilnuss bleibt geliist u. S. w.) Die Globuline von Hanf- 
samen, Castorbohne, Kiirbissamen und Flachssamen sind in ihrer Zu- 
sammensetziing identisch (vergl. das vorstehende Referat). In  ihrem 

Die Proteide des Weizenkornes, von Th. B. O s b o r n e  und 
C. G. V o o r h e e s  (Americ. Chem. Journ. 15, 39’2-470). Im Weizen- 
korne wurden gefunden: I .  Ein Globalin aus der Klasse der vegeta- 
bilischen Vitelline (0.6-0.7 pCt.). Dasselbe gerinnt nicht unter 
1000. 2. Ein bei 530 gerinnendes Albumin (0.3-0.4 pCt.), welches 
nach Abscheidung der beiden vorher genannten Kiirper durch 
Sattigung der Losung mit Kochsalz oder nach Zusatz einer starken 
Kochsalzlijsung durch Ansauern mit Essigsaure gefallt wird. 
4. Gliadin (4.25 pCt.). [Pflanzengelatin nach Dumas und CahoursJ. 
5. Glutenin (4-5 pCt.), ein in Wasser, Salzlosung und verdiinntem 
Alkohol unlijsliches Protei’d , welches von verdiinnten Sauren oder 
Alkalien aufgenommen und durch Neutralisation wieder gefallt 
wird. 6 Der Kleber des Weizens bestebt aus Gliadin und 
Gluteniir. Gliadinfreies Mehl giebt keinen Kleber. Zur Kleberbilduiig 
sind auch liisliche Salze nothwendig, weil destillirtes Wasser das 
Gliadin leicht lijsen und fortfihren wiirde. Bei der Kleberbildung 
findet keine Permentwirkung statt, denn die Bestandtheile des Klebers 
im  Weizenmehl zeigen dieselben Eigenschaften und dieselbe Zusam- 

Ueber die Einwirkung des Sauerstoffes auf einige Mikro- 
organismen, von G. T o l o m e i  (Atti d .  R. Ace. d .  Lincei Rndct. 
1893, 11. Sern. 354-3361). Sehr kleine Mengen van Ozon wirken 
auf Mikroben ganz entgegengesetzt wie griissere Mengen ; wahrend 
diese f i r  Mikroorgariismen totlicb sind, befordern jene deren Ent- 
wickelung. Die Versuche, welche zu diesem Ergebniss fiihrten, 
wurden mit Saccharomyces ellipsoideus, S. cerevisiae und Mycoderma 
aceti angestellt. Eiri Ozongehalt der iiber der Gahrungsfliissigkeit 
befindlichen Luft v01i 0.5 vom Tausend bewirkte in allen Fallen, dass 
die Lebenstbatigkeit dieser Mikroben gegeniiber derjenigen bei Gegen- 
wart ozonfreier Luft ein wenig gesteigert erschien; ein Ozongehalt 
der Luft  von 5 oder 10 vom Tausend war hingegen fiir die Ent- 

iibrigen Verhalten sind sie sich ebenfalls sehr ahnlich. Bchertel 

mensetzung als im Kleber selbst. Schertcl. 

wickelung der Pilze stets durchaus hinderlich. Focister. 


