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Pnderung findet gleichzeitig eine Verringerung des molekularen Leit- 

U e b e r  deu Siedepunkt des Nitroglgcer ins ,  von C. A. L o b r y  
d e  B r u y n  (Rec. truo. chim. Pays Bas 14, 13 1-133). Unter 15 mm 
Druck verfliichtigt sich Nitroglycerin bei 160° Iebhaft, ohne in Sipden zu 
gerathen. Es wird hieraus geschlossen, dass C h a m p i o n ' s  Angabe, 
derzufolge Nitroglycerin unter Atmospbarendruck bei 1850 siedet, 

vermogens statt. Vergl. dime Berichte 28, Ref. 235. Freuod. 

nicbt richtig sein lionne. Freund. 

Ueber die pertielle O x y d e t i o n  einiger s e c u n d h r e r  und t e r t ig rer  
Amine, ron R. N. d e  Haas  (Rec. trau. chim. Paye Bas 14, 166-184). 
Die Oxydationen wurden mit Permaoganat und Ferricyank a 1' iiim aus- 
gefiihrt ; die Mengenverhaltnisse waren so gewahlt, dam jedem Molekel 
eines secundiiren Amines ein Sauerstoffatom, den tertiaren Basen ein 
oder zwei derselben zur Verfiigung standen. Es wird weder Ammooiak 
gebildet, noch Stickstoff in Freiheit gesetzt; die srcundaren Amine 
gehen zum Theil i n  primare, die tertiaren Basen iu secundare und 
primare iiber. Freuod. 

Physiologische Chemie. 

Ueber die dextrinsrtigen A b b e u p r o d u c t e  der Stiirke, von 
K .  B G l o w  (WGg. Arch. 62, 131 - 155). Aus Starke wurden in 
moglichster Reinbeit dargestellt Amylo-, Erythro- und Achroodextrin. 
Durch unvollsrandige Ausfallung dieser Korper durch Barytlosung 
sucht Verf. Aufschluss iiber ihre relatire Molekulargrosse zu er- 
halten. - Das Amylodextrin wiirde gewounen durch Einwirkting von 
Kalilauge, Diastase oder Schwefelsaure auf Starke. Die auf so ver- 
scbiedene Weise gewonnenen Dextrins losten sich alle in Wasser mit 
Opalescenz, fiirbten sich mit Jod blari rind reducirten selbst nach Ian- 
gerem Kocben alkalische Rupferliisung nicbt. Die Barytverbiodungen 
des durch KOH u n d  Diastase hcrgestellten reinen Amylodextrins 
hatten gleiche Zusammensetzung, sodass man dasselbe nach Verf. wobl 
als cbemisches Individuum ansprechen darf. Im Gegensatz zu dem 
Amylodextrin von L i n t n e r  uod D u l l  loste sich aber das Praparat  
nur scbwer in beissem Wasser. - Das Erythrodextrin wurtle durch. 
Eiowirkung von Diastaee auf Stiirke erhalten. Die in verscbicdenen 
Versuchen gewonnenen Praparate stellten scbneeweisse Massen dar, 
die sich leicht in Wasser losten. Die meisten Praparate waren uictit 
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ganz rein, dtL sie rnit Jodliisung weinrothe Farbung rnit einem Sticb 
ins Hlaue gaben; nur ein Praparat zeigte reine braunrothe Flrbung. 
Die Fallungen mit Ba (0 H)a mussten in alkoholischer Liisung vor- 
geriornmen werden, da der Nirderschlag sonst zum Theil schmierig 
ausfiel. Die fiir die Barytverbindungen erhaltenen Werthe liegen 
ziernlich weit auseinaader. Immerhin scheint daraus herrorzugeben, 
dass das Erythrodextrin ein kleineres Molekulargewicht hat  als das 
Amylodextrin. - Das Achroodextrin wnrde aus Starke und Diastase 
gewonnen. Die Yraparate waren schneeweies, liisten sich leicht in 
Wasser, reducirten alkalische Kupferliisung und wurden durch Baryt 
nicht in wiissriger, sondern n u r  in alkoLolischer Losung gefiillt. Die 
Barytverbindung ergab trotz der Abweichung zwischen den einzelnen 
Praparaten, dass das Molekulargewicht nocb kleiner ist als das des 
Erythrodextrins. Das Reductionevermiigen des reinen Achroodextrins, 
riach eioer Methode Nasse's gepriift, erwies sich geringer als L i n t -  
n e r  uud Dull  angegeben haben. Verf. sucht dnnn ferner noch das 
Acbroodextrin nacb verschiedenen Mrthoden zu reinigen. Die besten 
Resultate lieferte die fractionirte Fallung uiit Barytbydrat in alkoho- 

Zur Frage der Desinfect ion d e s  Darmkanels, von A. A l h u  
( B e d  Elin. Wochcnsch. 1895, No. 44). A .  K o s s e l  fand in dem 
Phenolein (Isobutylphenol) ein Mittel, bei Hunden die Faulnissprocesse 
im Ilarrn herabzudrucken, vorausgesetzt, dass die Kothentleerung gleicb- 
zeitig beschleunigt war. M i t  Nachlass derselben horte auch die des- 
inficirende Wirkong des Pheuolei'ns auf. Verf. stellte weiter rnit dem- 
selben Praparat Versucbe am Menschen an.  Obgleich Pheuolei'n mit 
01. ricini in grossen Dosen (5 g tiglioh) 6 Tage bindurch gegehen 
wurde. schwand doch die Eiweissfiiulniss' irn Darm nicht, sondern 
wurde nur auf die Halfte bis ein Drittel ibrer Intensitat berabgedriickt. 
Ob das Praparat an sich faulnisswidrig wirkt, konnte iberhaupt nicht 
featgestellt werden, da es  wegen mines widerlichen Gescbmacks von 
den Versuchspersooen nicht vertragen wurde. A l s  Maaswtab fur die 
Eiweisszersetzung im Darm diente die quantitative Bestimmung der 
fliichtigen Scbwefelverbindu~~gen in den Faeces. Bei der vergleichen- 
den Priifung rnit anderen Antisepticis des Darms, wie Calomel, Naph- 
talin, Benzonaphtol wurde gleicbzeitig bestimmt die 24-stiindige Menge 
der aromatischen Substanzen im Harn und das Verhaltniss der prS- 
formirten und gepaarten Schwefelsauren, der Indikangehalt des H a m s  
approximativ und einige Ma1 der Gehalt der Faeces a n  Indol, Skatol 
und Phenolen. Der Schwefelwasserstoffgehalt der normalen Faeces 
schwankte nicht nur bei verschiedenen Personen, eondern auch bei der- 
selben Person an verschiedenen Tagen innerhalb ziernlich weiter Grenzen, 
namlich zwischen 0.0588 und 0.663 g SHa auf  100 g Trockenkoth. Wegen 
,dit.ser grossen pbysiologischen Sebwankungen bietet natiirlich die Be- 

lischer Liieucg und die Dialyse. Snndmayer. 
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urtheilong, o b  ein Praparat desinficirend wirkt, uicht unbedeutende 
Schwierigkeiten. Gleichwobl nahmen aber die Werthe fiir die Biich- 
tigen Schwefelwasserstoffverbindungeii in den Faeces dauernd a b  unter 
dern Einfluss der Phenolein - Emulsion mit Ricinusijl, von Napbtalin 
und Benzonaphtol. Wie sehr aber dieser Maassstab van den Darm- 
entleerungen abhangt, ergaben Versuche mit reinem 01. ricini und 
Calomel. Die Werthe fiir den Schwefelwasserstoff der Faeces gingen 
hierbei zuweilen noch u m  ein Geringes unter die in den anderen Unter- 
sochungen erhalteneii Minimalzablen herunter. Die Darmentleerung ist 
daher nach Verf. die erste Bedingung fur eine Desinfection des Darm- 
kanals. O b  iiberhaupt beini Menechen eine Desinfection dee Darme irn 
strengen Sinne des Wortes moglich ist, scheint sehr fraglich zu sein. 

Zur Pethogenese der HBimetoporphyrinurie, von B. J. 
Stokois  (2. klin. Med. 28, 1-9). Verf. beobacbtete beim Men- 
scben verschiedentlich Hamlrtoporpbyrinurie nach Zufubr van Sul- 
fonal. Versuche an Kaninchen und Hunden ergaben dasselbe Re- 
sultat. Bei der Section der Thiere fanden sich Blutungen in der 
Magen- und Darmschleirn baut. Der zwischen ‘2 Platten zusammen- 
gedruckte Magen gab spectroskopisch die Streifen des eauren Hiima- 
toporpbyrins. Die Wirkung des Sulfonals beruht wahrscheinlich auf 
einer Spaltung im Organiumue, wobei wohl Aethyleulfonsaure gebildet 
wird. Das ergossene H u t  wird unter der Einwirkung des Magen- 
saftes urngewandelt iu Hamatoporphyrin, resorbirt und mit dem Harn 
entleert. Kaninchen, welche liingere Zeit Blut oder Blei (Plumb. 
aceticum) crhalten , scheiden ebenfalls mit dem Harn Hamatoporphy- 
rin aus. Nor  dann erfolgt bei Magen- und Darmblutungen eine Aue- 
scheidung von Hamatoporphyrin, wenn dlrs H u t  so lange irn Magen 
und Darm bleibt, bie das Hamoglobin in Hamatophorphyrin umge- 

Feber die Glewianuag, Eigenechaften und Wirkungen dea 
Darmseftes vom Schef, von Fr. P r e g e l  (@Gg. Arch. 61, 359 
bis 406). Der  Saft wurde gewonnen aim einer Darmfistel, die nacb 
der von V c l l a  verbeeeerten Thi ry’schen  Methode angelegt war. 
Operation und Nachbehandlung, die vom Verf. in verschiedenen 
Punkten modificirt wurden, siod genau beschrieben. Die Menge dee 
Saftes betrug im Mittel in den ersten 3 Stunden nach der letzten 
Nabriingsaiifnahme ca. 5 g pro Stunde, sank bis zur 5. Stunde auf 
3 g und behielt diesen Werth bie zur 24. Stunde nach der letzten 
Nahrungeaufnahme bei. Beim Schaf iet demnach zum Unterechiede 
rom Hund die Darmsaftsecretion continuirlicb. InjectioneD von Pilo- 
earpin eteigerten die Darmsaftmenge nicht. Der reine Darrneaft war 
weingelb und bestand aus 2 Theilen, einem fliissigen und einem darin 
aufgeschwemmteu , der entweder naeenscbleimahnliche Flocken oder 

Sandmeyer. 

wandelt ist. Sandmeyer. 
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festere, gelblichweisse Klumprn von breiiger Reschaffenheit bildet. 
Die Flockrn triiben sich auf Zusatz 1011 Essigsaure u n d  bleiben bei 
weiterem Znsatz von Essigsaure getriibt , entbalten demnach uach- 
weisbare Mengen Mucin. Der  Saft rocb stark aromatisch, war  stark 
alkalisch, brauste auf Zusatz von Esvigsaure auf. Im Saft waren 
nachzuweisen natives Eiweiss, Globulin, wahr~cheinlich auch Albu- 
mosen, aber kein Pepton. Nach dem Centrifugiren stellt der Darm- 
saft eine gelblicbe, opalescirende Fliissigkeit d a r ;  lasst man langere 
Zeit stehen, so nimmt er  eine gallertige Bescbaffenheit an. Wird 
gallertig gewordener Darmsaft centrifugirt , so stellt er eine ganz 
klarc, weingelbe, gleichmassig diinrie Flissigkeit dar ,  die e i n ~ n  
leichten , zosammenhangenden , weisslicben Bodensatz abscheidet. 
Ausser Rundzelleu fanden Rich darin Krystalle von Tripelphosphat 
und Harnstoff. In  2 Analysen wurden im Mittel 0.248 pCt. Harnatoff 
gefundru. Auf Eiweisskiirper wirkte der Saft uicbt ein. Starke uiid 
Glykogen rerwandelte er in Dextrose, Maltose ebeufalls innerhalb 
24 Stunden in Dextrose. Ri)hrzucker wurde invertirt , Milchzucker 
blieb unverlndert. Mit Fetter] bildete er eine ziemlich lange an- 
haltende Emulsion, ohne sie im Uehrigen umzuwandeln. s~ , ,drnPye l .  

D i e  durch synthetische Colloide veranlass te  intravasculare 
Cortgulation, von W. D. H a l l i b u r t o n  und J. W. P i c k e r i n g  (Joum. 
Physiol. 18, 285-305). Zwei Gruppen von Riirpern erzeugen, intra- 
veniis injicirt, Gerinnung; phosphorhaltige, zu denen die Nucleinc., 
phosphorfreie, zu denen die Albumosen verscbiedener Pflanzengifte 
gehiiren. G r i  m a  ux stellte kiirzlich auf synthetischem Wege 3 Sob- 
stanzen dar, die in ihren Reactionen und ihrem physikalischen Ver- 
halten grosse Aehnlichkeit mit den Eiweisskorpern zeigten. Zwei 
Substanzen wurden erhalteri durch Einwirkung von Pbosphorpenta- 
cblorid auf MetaamidobenzoBsaure, die dritte aus Asparaginsaureanhy- 
drid mittels gasfijrmigen Ammoniaka hei 170°. Verff. priifeu d ie  
physrologische Wirkung dieser Kiirper. Kaninchen, Hunden, Ratti.n, 
Meerschweinchen und Katzen wurden verscbieden grosse Dosen 
1-2 procentiger wassriger Liisuiigen i n  die Vena jugularis externa 
gespritzt und kurze Zcit darauf der Carotis der entgegengesetzten 
Seite Blut entnonimen. A o f  Grund zablreicber Versuche kommen 
Verff. zu folgenden Schlussfolgerungen : Die nacb der Methode von 
G r i  m a u x  dargestellten colloidahnlicben Substanzeii sirid den natiir- 
lichen Proteiden auffallend ahnlich, sie erzeugen wie jene auegedehnte 
intravasculare Gerinnung. Sehr geringe Dosen kiinnen die Blut- 
gerinnung um einige Minuten vcrziigern, eine Thatsache, die Verff. mit 
dem Namen der negativen oder aufhebenden Phase belegen. Grosse 
Dosen bewirken bei den verschiedensten Thieren Gerinnung. Eine 
Ausnahnie machen n u r  wrisse Kaninchen. Die tiidtliche Wirkung 
des Colloi'ds berubt anscheinend anf einer Beeinflussung des Respire- 
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tionscentrums. Dem Tode gehen typische Streckbewegungen voraus, 
fast stets wird Exophtalmus und Erweiterung der Pupillen beobacbtet. 
Werden die Colloi'de langere Zeit in wassriger Losung aufbewahrt, so 
verlieren sie ihre Wirksamkeit. Kohlendioxyd und losliche Calcium- 
salze begunstigen die Wirkung der Colloi'de. Colloi'de mit Essigsaure 
gefallt und wieder in Soda gelost wirken wie die urspriingliche Losuog. 

Ueber Reeorption aue der Peritonealhohle, von W. C o h n -  
s t e i n  (Cent?. Phyeiol. 13, 1 - 7. 1895). Verf. betrachtet die Re- 
sorption von der Bauchhohle als rein physikalischen Vorgang 
(Omose) ,  und zwar findet nach ihrn die Resorption durch die 
Lpmphbahnen und nicht durch die Blutbahn statt aus folgenden 
Gruoden: 1. Nacb intraperitnnealer Infusion isotoniscber Kachsalz- 
salzliisungen bleibt die Concentration des Blutes dieselbe. Fande die 
Resorption von den Blutcapillaren statt, so masste eine Verdiinnung 
eingetreten sein. Ausserdem miisste die Harnsecretion gesteigert sein; 
auch das ist nicbt der Fall. 2. Die Menge der aus dem Ductus 
thoracicus ausfliessenden Lymphe muss unter dieser Voraussetzung 
zunebmen oder niindestens gleich bleibeu. (Beim aufgebundenen Hund 
nimmt bekanntlich die Lyniphmenge dauernd ab.) Nach Infusion von 
2 L khrperwarmer 0.6 proc. Knehsalz-LSsung in die BauchbShle beob- 
achtete Verf. thatsachlich ein Ansteigen (namentlich nach Massiren 
des Bauches und Hochbinden der Beine), nach Infusion von 1 L ein 
Constarrtbleiben der Lymphmenge. 3. Die Concentration des Blutes 

Thierisches Leben ohne Bacterien im V e r d a u u n g s k e n e ~  
von G. H. F. N u t t a l l  und H. T h i e r f e l d e r  (2. physio2. Chem. 21, 
109 - 121). Zur Widerlegung der Ansicht P a s t e u r ' s ,  dass dae 
Leben ohne Bacterien im Darm unmoglich sei, versuchten Verff., 
junge durch Sectio caesarea geborene Thiere in einem sterilen 
Raum unter Zufiihrung steriler Luft mit steriler Nahrung aufzuziehen. 
Sie wahlten als Versuchstbier Meerscbweinchen , die wegen ihrer 
grossen Selbstandigkeit besonders geeignet erschienen. Die Tbiere 
wurden ernahrt mit unverdiinnter Kubmilch, die ihnen stiindlich 
gereicht werden musste. Ein sehr sinnreich construirter Apparat, 
beeiiglich dwsen Einzelheiten auf das Original verwiesen werden 
muss, gestattete, das Thier beliebig lange keimfrei zu erhalteo, ibm 
sterile Loft und sterile Nahrung zuzufiihren. Es gelang den Verff., 
einen solchen Versuch 8 Tage durchzufiihren. Die nach der Todtung 
des Thieree vorgenomment! mikroskopiscbe Untersuchung des Darm- 
inhaltes ergab im gefarbten und ungefarbten PrHparat die Abwesen- 
heit der Bacterien. Kulturen vom Dick- und Diiondarminbalt, von 
der  Milch und den Excrementen ergaben ebenfalls ein negatives Re- 
sultat. Verff. schliessen aus ihrem Experiment, dass die Anwesenheit 

Saodmeyer. 

bleibt constant, wiihrend die der Lymphe sinkt. Llandineyer. 
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von Bacterien im Darmkanal f i r  das Leben des Meerscbweinchens, 
also auch der .anderen Thiere und des Menscben nicht erforderlich 
ist, wenigstens nicht, so lange die Nahrung rein animalisch ist. Die 
Untersuchung des Harns solcher Thiere verspricht die Entscheidung 
in d r r  Frage nach Herknnft der arornatischen Stoffp im H a m .  

Sandmeyer. 

Zur Kenntniss der in den Yembrenen der Pilze ent- 
haltenen Bestandtheile (11. A b h d l g . ) ,  vou E. W i n t e r s t e i n  (2. 
phypiol. Chem. 21, 134 - 151). In friiheren Abhandlungen (diase 
Berichte 28, Ref. 336) zeigte Verf. hereits, d.iss die Cellulose rnancher 
Pilze nicht die Reaction der gewohnlichen Cellulose gieht und ausser- 
dem ausgezeichuet ist durch eineo hoben Stickstoffgehalt. Durch 
Rehandlung der Cellulose mit conc. Salzsaure gelang es ihm weiter, 
iiber die Natar  des Stickstoffs Aufschluss zu gewinnen. Es bildete 
sich namlich neben Essigsaure salzsaures Glucosamin, woraus auf 
eine nahe Reziehung der Muttersubstanz zum Chitin geschlossen 
werden konnte. I n  dieser Arbeit tbeilt Verf. ausfiihrlicb seine Unrer- 
euchungen fiber den letzten Gegenstand mit. Aus Agaricus campestris, 
Morchella escolenta, Botrytis cinerea, Penicillium glaucum und Poly- 
porus officinalis erhielt e r  durch Erhitzen der lufttrockenen Cellulose 
mit conc. Salzsaure und durch Dialype des Filtrates aus den Diffusaten 
harte, stark glanzende Krystalle von siisseni Geschmack rnit salzig- 
bitterem Nachgeschmack. Die Krystalle zeiqten die gleichen Eigen- 
schaften und gaben bei der Analyse dieselbsn Werthe wie salzsaures 
Glucosamin. Auch die Riickstande, die aus Pilzen durch Extraction 
mit Bether, Alkohol, verd. Laugeo und verd. Sauren erhalten wurden, 
lieferten salzsaures Glucosamin (Boletus edulis, Agaricus campestris). 
Neben salzs. Glucosamin bildete sich bei der Behandlung rnit conc. 
Salzsainre gleichzeitig Eesigsiiure. Bus den Riickstlnden , die aus 
verschiedenen Pilzen durch Extraction mit Aether, Alkohol, rerd. 
Sluren resultirten, gewann Verf. durch Zusainmenscbmelzen mit 
Kali auf 1800 ein stickstoffreiches Product, das sich leicht in hochst 
verdiilinten Saoren 16ste imd durch conc. Sauren oder verdiinnte 
Alkalien wieder ausgefallt wurde. Diese Producte zeigen demnach 
die Eigenschaften des Chitosans (Mycosin nach E. Gi Ison.) Das Pra- 
parat mancher Pilze liiste sich nur unvollkommen in verd. Sauren. 
I n  conc. Schwefelsaure wurde der uril8sliche Theil lricht zur Losoog 
gebracht. Diese Losungen reducirten Fehling’sche Liisung und gaben 
ein Osazon vom Srhmelzpunkt des Dextrosazons. Der  bei der Kali- 
schmelze erhaltene Riickstand lieferte ebenfalls Essigsaure. -- Die 
Reindarstcllung des Chitins gelang nur bei Agaricus campestris, wiih- 
rend bei anderen Pilzen die Kohlenhydrate nicht viillig abgespalten 
werden konnten. Von Kohlenhydraten, die das Chitin begleiten, stellte 
Verf. bereits friiher aus Boletus edulis das Paradextran dar ,  ein 
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Kohlenhydrat , das bei der Hydrolyse Traubenzucker liefert. E r  he- 
spricht nun weiter noch 2 Kohlenhydrate, von denen das eine aua 
Polyporus betulinus dargestellt und von ihm Paraisodextran genannt 
wird, das zweite aus Pachyma Cocos gewonnen werden kann und 
von C h a m p i g n o n  als Pachyrnose bezeichnet wird. Durch Einwirkuug 
conc. Schwefelsaure gelang es Verf. ferner, aus vercchiedenen Pilzen 

Zur Eenntniss der in den Membrenen einiger Crypto-  
gemen entha l tenen  Bestandthei le ,  von E. W i n t e r s  t e i n (2. phyeiol. 
Chem. 21, 152-154). Aus  Cellulosepraparaten von Aspidium filix 
mas, Aspl.enium filix femina und einigen Mnosen erhielt Verf. bei der 

Ueber die B i l d u n g  von Argin in  &us ProtePnk6rpern, von 
8. G. H e d i n  (2. physiol. Chem. 21, 155- 168). Aus der Horn- 
substanz isolirte Verf. bereits friiher (dkee Ben’chte 20, 186) durch 
Kochen mit Yalzsaure und Zinnchlorcir eine ease von der Zusamruen- 
setzung C6 H14 N109, deren weitere Eigenschaften e r  in dieser Abhand- 
lung mittheilt. Er stellte dar das Silbersalz, das Nitrat, das saure 
Nitrat, das Chlorbydrat. Daa Oxalat und Sulfat konnten nicht kry- 
s h n i s c h  erhalten werden. Die Base ist biernacb identisch mit dem 
von S c h  u l z e  und S t e i g e r  aus etiolirten Lupinen- und Kiirbiskeim- 
lingen dargestellten Arginin. Diese Base liefert nach ihren Entdeckern 
durch Kochen mit Barythydrat Harnstoff. Auch Verf. konnte aus 
seinem Product durch H N O J  eine Verbindung darstellen, die vollig 
das Aussehen des salpetersauren Harnstoffs besass. Aus einer Reihe 
von Eiweisskorpern hat Verf. weiter die Base ibolirt durch Darstellung 
des Silbersalzes. Die untersuchten Eiweisskorper ergaben mindestens 
folgenden Gehalt an Arginin : 

Glucose darzustellen. Sandmeyer. 

Hydrolyse mit Schwefelsaure Glucose rind Mannose. Saodrneyer. 

Hornsubstanz . . . . . .  2.25 pc t .  
Leim . . . . . . . . .  2.6 B 

Conglutin . . . . . . . .  2.75 * 
Albumin aus Eigelb . . . .  2.3 

3 f )  Eiweiss . . .  0.8 2 

Eingetrocknetes Blutserum . . 0.7 3 

Casein . . . . . . . . .  0.25 Sandmeyer. 

Die Conet i tu t ion  des Heteroxanthins und aeine physio- 
logisohen Wirkungen, von M. K r h g e r  und G. S a l o m o n  (2. 
physiot. C h m .  21, 169 - 185). Aus 10000 L menechlichen Harns.  
wurden gewonnen Xanthin 13.0 g ,  Paraxanthin 12.5 g und Hetero- 
xanthin 7.5 g. Xanthin zerfiillt durch 12stiindiges Erhitzen mit conc. 
Salrsiiure oder verd. Schwefelsiiure im zugeschmolzenen Rohr bei 18@ 
bis 2000 nach der Gleichung: C S H ~ N I O ~  + 5 H p 0  = 2 COa + co 
+ 3 N Hs + N Hp . C Ha . C 0 0 H. Heteroxanthin zerfallt bei derselben 
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Behandlung nach folgender Gleichung: CeHsN402 + 5 H2O = 2 COa 
+ C O  + 3 S H 3  + C H 3 .  N H .  CH9. C O O H .  Es  verhllt sich dern- 
nach wie eiii im Harnstoffkern methylirtes Xantbin. Dafiir spricht 
aiich die Moglichkeit, es in Caffe'in iibwfiihren zri kbnnen. Demoach 

ist die Constitutionsformel CO C .  NCH3\ . Mit dem 

a u d  Haru gewonnenen Heteroxanthin stellten Verff. Versuche an 
Froschen au. Das Heteroxanthiii wurde gelost unter Zusatz von Yiper- 
azin (1-2 Theile Heteroxaritbin, 2 Theile Piperazin, 100 Theile Wasser). 
Heteroxanthin wirkt ortlich uiid allgemeiu. Die iirtliche Wirkung be- 
steht in einer schriell eiritretenden Contraction und Erstarrung der 
Muskeln, die unter Unistaiiden vollig zuriickgeheu kann. Die all- 
gemeine Wirkung betrifft Athniung, Rewegungeri, Reflexe. Die Atb- 
mung wird durch grosse Dosen rasch grldhmt. Die Bewegung der 
Pkelettniuskeln wird nacb und nach trlge und rinbehiilflich, zuerst an 
den Vorderbeinen. Die Reflexe sinken ohiie rorhergehende Steigerung. 
Die Herzthatigkeit bleibt bis eum Tode erhalten. Das Heteroxanthin 
wirkt demnach ihnlich wie das Paraxanthin, uur die Dosen miiasen 

N H .  CH 

' NH.C:N GO 

grosser sein. Sandme ye?. 

Ueber die Resorbirberkeit der Eisenselze,  von H. w. I?. c. 
W o l t e r i n g  (2. physiol. Chem. 81, 186 - 233.) Mause, Kaniocben 
und Hunde erhielten neben ihrrr grwiihnliehen Nahrung kleine 
Mengen Ferrosulfat. Rei solchen Thieren fand Verf. steta einen 
hoheren Eiseugehalt d r r  Leber als be1 normalen. Hiernach besitzt 
die Leber die Eigenscbaft, das per 0s dem Korper zugefiihrte Eiaen 
aufzuspeichern. Eine \-on den Verbindungen, in welcben das Eisen 
in der Leber deponirt wird, scheint ein Nucleoprote'id zu sein. 
Wenigstens war diese Verbindung bei Thieren, die Eisen erhielten, 
auch stets eisenreicher als bpi normalen. In  dem Nucleoprotei'd ist 
das Eisen fest gebunderi rind erst nachweisbar nach Zerstorurig der 
Substanz. Die Auhaufurig des Eiseris i n  der Leher berillit nach 
Verf. auf  directer Resorptiou der Eisensalze nud nicht etwa des or- 
ganisch gebundenrn Eisrns der Nahrung, das durch die Eisensalze 
vor Zerstiirung gpscbutzt wurde. Ware letzteres der Fal l ,  dann 
hatten auch Fiitterungeu rnit Mangan, das sich ebenso leicht wie das 
Eisen rnit dem Schwefel der Schwefelalkalien verbindet und so das 
organisch gebundene Eisen vor Zersetzung schiitzen kann , Eisenan- 
haufung iri der Leber zur Folge baben rnussen. Thatsachlich blieb 
aber bei den Manganthieren der Eisengehalt der Leher, sowie des 
Nucleoprotei'ds hinter dem der Eisenthiere zoriick. Das per os auf- 
geoommene und in der Leber deponirte Eisen kommt dem Organis- 
mu8 auch wirklich zu gut ,  denn wenn niau Thieren, die gleicbzeitig 
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Eisen erhalten, Aderliisse macht, so nilnuit der Hiimoglobingchalt und 
die Zahl der rothen BluthkBrperchen nicht so stark ab als bei nor- 
malen unter denselben Verhiiltniasen. Auch die normale Zusammez 
eetzung des Blutee kehrte bei solchen Thieren vie1 schneller zuriick. 

Ueber Gesg8hrung im meusohlichen Magen, von E. W i s s e l  
(2. phyaiol. Chem. 21, 234 - -252.) Die Gase wurden bestimmt 
nach der Metbode H o p p e  - S e y l e r ’ s .  Zwischen Schlauch und 
Trichter eines einfachen Heberapparates wird ein etwa 180 ccin 
fassendes, stebendes Glasrohr eingeschaltet, das oben in ein engas 
Robr ausgezogen iet und so die Entnahme der oberi angesammelten 
Gase mit Gummiscblauch und Quetschhahn gestattet. Der ganze 
Apparat wird zuniichst rnit Wasser gefiillt, der  Schlauch eingefiiht, 
dann der Trichter geaenkt. 1st das Wasser durch Mageninhalt ver- 
drangt, so wird der Magenschlauch zugedriickt und das angesammelte 
Gas ausgetriehen. Darauf wird der Quetschhabn gescblossen und 
von neuem auegehebert. Dae aufgefangene Gas wird mit der 
Hempel’schen Gaspipette analysirt. In 6 Fallen ( 3  rnit Magenektasie 
infolge Verengerung des Pylorus, 2 mit Gastritis chronica, 1 mit 
Magencarcinom), wurden liingere Zeit bindurch die Gase dee Magens 
beetimmt. Den Gasen dcs Magens sind steta Gase aus der atmo- 
sphiirischen Loft beigemischt. Gefunden wurden 0, N, COa und H, 
die beiden letzteren Gase stets in grosser Menge. Das Verhiiltnies 
zwischen Kohlenslure und Wasserstoff war annahernd 1 : 1 j im Al l -  
gemeinen iiberwog etwas der Wasserstoffgehalt. Am nieisten Kohlen- 
siiure und Wasserstoff wurde etwa 4 Stunden nach der Nahrungsauf- 
nahme gefunden. Durcb regelmassige Spiilungen, durch vervchiedene 
Medicamente, namentlieh durch Natr. bicarbon. nabm die Menge der 

Immunitiit niedriger Lebensformen gegen Bleivergiftung, 
von T. W. H o g g  (Chem. News 71, 223). In einem Haufen vermo- 
dernder Rinden, welche rnit Abfallen einer Bleiweidsfabrik gemengt 
Bind (die vermoderte Masse enthiilt 1.5 - 2.5 pCt. Bleioxyd), wurden 
zahlreiche niedere Organismen und darunter viele Erdwiirmer (Lum- 
brinns minor) beobachtet. Dieselbeu enthalten alle Blei. Unter- 
suchungeu, welche seit 1884 bis 1895 fortgefiibrt wurdeii, wiesen in 
der Trorkensubstanz der Wiirmer 1.75-2.60 pCt. Bleioxyd nach, d. h. 

Ueber die Giftigkeit d e e  Acetylene, von L. B r o c i n e r  (Compt. 
rend. 121, 773-774) .  Unter Hinweis auf  die Mittheilung von G r k b a n t  
iiber die Giftigkeit des Acetylens (dzese Berichte 28, Ref. 934) erinnert 
Verf. an seine i. J. 1897 uber den gleichen Gegenstand gemachten 
Beobachtungen, die er e tws  so priicisirt: 1 )  Das Blirt liist ca. 81) VO- 

Saodmeyer. 

Magengase ab. Sandmegar. 

0.35-0.52 pCt. des Lebendgewicbtes. hchertel. 

Berichre d. D ehrm Gesellschalt. JxlirK. S l I S .  [43 
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lumenproceiite Acetylen; im Vacuuni bei gei'uder Wlrrue giebt es  dsu 
Acetylen vollstiindig wieder ab. 2)  Wenu iiberhaupt eine Verbindung 
dee Acetylens mit Hamoglobin existirt, so ist dieselbe eicherlich 
aueserst unbsetandig und gewiss nicht mit der Verbindung zwiachen 
Kohlenoxyd und Hamoglobin vergleichbar. 3) Das Acetylen echeint 
nur eine auaeerst schwache giftige Wirkung auszuiiben, so daae Gas- 
gemische, die Acetylen und daneben hinreichende Mengen Sauerstoff 
enthalten, langere Zeit geathmet werdeii konneii , ohne weaentliche 

Die Lsocaee in den Pileen, von Em.  B o u r q u e l o t  und 
G. B e r t r a n d  (Compt. rend. 121, 783 - 786). Mit Hiilfe der von 
B e r t r a n d  kiirzlich (diese Ben'chle 28, Ref. 773) angegebenen Reaction 
auf Laccase ist es geliingen, diese tiuch in einer grossen Amzahl von 
Pilzen ntrchzuweisen. Das Ferment ist nicht immer a u f  die ganze 
Pflanze verbreitet, sondern 6fter nur in einzelnen Organen oder Theilen 
derselben zu finden; ebenso variirt das Vorkommen der Laccase ntich 
dem Alter der Pfianze. Jedenfalls beweisen die vorliegenden Reob- 
achtungen, dase das  Vorkommen der Laccase von demjenigen des 

Ueber die Verbreitung der Boreaure in der Natur, von 
H. J a y  (Compt.  rend. 121, 896 - 899). Die Frage uber die Ver- 
breitung der Borsaure in der Natur ist aus dem Grunde bisher nicht 
mit Sicherheit entachieden worden, weil die angewandten Metboden 
die sichere Erkennung eehr geringer Mengen Boreaure nicht gestatteten. 
Durch Anwendung der vom Verf. und D u p a s q u i e r  kiirzlich (dime 
Bsn'ohte 28, Ref. 791 f.) beschriebenen Methode dtlgegeri ist eine 
sichere Erkeniiung und Heetiriimung der Borsaure ermoglicht. Mit 
Hulfe dieser Methode iet nachgewiesen wordeii, dass die Borsaure 
iiberall oder doch fast iiberall a u f  der Erde verbreitet ist, dass die 
Pflanzen, sowohl die Land- wie auch die Wasserpflaiizen, die Bor- 
siiure, welcher sie begegnen, i n  sich aufoehmen, dass dagegen der 
tbierische Organismus die Borsliire nicht assirnilirt, aoodern sie durch 
den Haro wieder ausscheidet. Milch und Blut enthalten deslialb keine 

Storungen zu veranlaseen. T i u b e r .  

Chlorophylls unabhangig ist. Tiiuber. 

Borsiiure. Tau tier. 


