


I ,  

R u d o l f  B u c h h e i m ,  

sein Leben und  seine Bedeutung fiir die Begri indung der  
wissenschaft l ichen Arzne imi t t e l l eh re  und  Pharmakologie .  

Von 

O. S c h m i e d e b e r g ,  

(Mit 1 Bildnis.) 

Als R u d o 1 f B u c h h e i m im 59. Lebensjahre seiner Familie, seinen 
Freunden, Schiilern und vor allem der Wissenschaft am 25. Dezember 
1879 in Gie2en dnrch den Tod entrissen wurde~ erschien es nicht 
ausreichend~ seine Bedeutnng" ftir die Begriindung der wissenschaft- 
lichen Arzneimittellehre und der Pharmakologie blo~ in einem Nach- 
ruf zu wiirdigen, wie er in wissenschaftlichen Zeitschriften nnd auch 
in diesem Archiv ihren Mitarbeitern und bedeutenden Gelehrten iiber- 
hanpt unmittelbar nach ihrem Tode gewidmet zu werden pflegt. Die 
Zahl yon B u c h h e i m s  eigenen Arbeiten und VerSffentlichungen ist 
nicht gro~, well er fast ausschlie~lich gemeinsam mit seinen zahlreichen 
Schiilern die Untersuchungen im Laboratorium ausfiihrte, die dann 
yon jenen veriiffentlicht wurden. Ohne eine gewisse Kenntnis aller 
dieser Arbeiten war ein volles Verst~ndnis seines Wirkens nicht zu 
erreichen. Deshalb entstand der Entschlul~ 7 dem biographischen Tell 
eine Zusammenstellung und kurze Inhaltsangabe der s~mtliehen yon 
ihm und unter seiner unmittelbaren Leitung" yon seinen Schiilern aus- 
gefiihrten Untersuchungen beizugeben. 

Ein grofier Teil dieser Arbeiten finder sich in lateinisch abge- 
fai~ten and fast vergessenen Dorpater Dissertationen. Eine kurze In- 
haltsangabe derselben diirfte au~erdem jenen Pharmakologen nicht 
unwillkommen sein, denen die Originalarbelten nieht immer zur 
Hand sind. 

Eine derartige Bearbeitung der Biographie B u c h h e i m s  kam 
verh~ltnism~i~ig bald nach seinem Tode zur Ausfiihrung. Die Ver- 
5ffentlichung unterblieb aher, well bei mir das Bedenken anftauchte 7 
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ob bei der damaligen Oeringseh~tzung der Arzneimittellehre, die in 
Deutschland aus der grzflichen Priifung gestrichen war, der notwendige 
Hinweis auf die Bedeutung dieses Faches und der Pharmakotogie ftir 
die Ausbildung der Arzte das richtige Verst~ndnis gefunden hiitte. 
Auch fehlte mir infolgc gehgufter Tiitigkeit die Zeit, die letzte Hand 
an die Arbeit zu legcn und dann, nach Jahren, die Fassung" der 
Arbeit den ver~nderten Verh~ltnissen auf pharmakologischem Gebiete 
anzupassen. Wenn ich jetzt die VerSffentlichung in entsprechend 
veranderter Fassung nachhole~ so bin ieh dazu durch den Umstand 
veranlagt, dag mein Freund Prof. Dr. 1~. B o e h m  in Leipzig es fiber- 
nommen hat, das Leben B u c h h e i m s  in der GieBener Biographic zu 
schildern nnd dazu das gleiche Material wie ich benutzcn wird. 
Eine Konkurrenz der beiden Bearbeitungen ist ausgesehlossen, weil 
sic fiir ganz verschiedene Kreise bestimmt sind. 

R u d o l f  B u c h h e i m  wurde am 1. M~rz 1820 zu Bautzen im 
Kiinigreich Sachsen geborcn, wo sein Vater praktiseher Arzt und Kreis- 
physieus w a r .  Nachdem er das Gymnasium seiner Vaterstadt absolviert 
hatte, beg'ann er i838 das Stadium der Mediein auf der damals unter 
Ch o u l a  nt  s Leitung stehenden medico-chirurgisehen Akademie in 
Dresden. Im tIerbst 1841 verlieg er diese Anstalt, um seine Ausbildung 
in Leipzig zu vollenden. Hier wurde er, noeh als Student, Assistent an 
der anatomisch-physiologisehen Anstalt, an weleher unter E r n s t  
H e i n r i e h W e b e r s Dircktion L e h m a n n a l s  physiologiseher 
Chemiker t~tig war und B u c h h e i m s Interesse fiir die chemisehen 
Seiten der medicinisehcn Wissenschaft anregte and fSrderte. So be. 
gann dieser eine wissenschaftliche Tiitigkeit noch vor dem offiziellen 
Abschlui/seiner Studien. Nach der Promotion zum Doctor der Mediciu 
am 7. Januar 1845 folgte eine Reihe yon Jahren angestrengter lite- 

�9 r~iriseher TiRigkeit, durch welche er sich die Mittel zum Unterhalt 
erwerben muBte~ da er seit dem unmittelbar vor Beginn seines Stadiums 
erfolgten Tod seines Vaters ganz auf sich selbst angewiesen war. 

Er liefert eine Bearbeitung der in den Jahren 1842 und 43 unter 
dem Titel: ,,The e Elements of Materia medica" erschienenen, damals 
in einer l~bersetzung einer glteren Auflage aueh in Deutschland ver- 
breiteten Arzneimittellehre yon J o n a t h a n P e r e i r a. Diese Be- 
arbeitung ersehien als , t t  a n d b u c h d e r A r z n e i m i t t e 11 e h r e" 
in den Jahren-!846 und 48 in 2 B~nden yon 844 und 929 Seiten. 
Er nahm in das Werk eine grol]e Anzahl yon l~Iitteln auf, welche 
im Original nut kurz oder gar nicht erw~hnt waren, and lieB andere 
als unwichtig fort. Dabei hebt er hervor~ dab in den Apotheken noch 
so viele nnniitze Mittel gehaltcn werden mtissen, was mit Einsehr~nkung 
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auch heuta noch zutreffend ist. Bei der Beschreibung der einzelnen 
Mittel enthiilt das Original eina Rubrik: ,~Physiologische Wirkung", 
in welcher nach altar Art nm" die Symptome beschrieben werden, 
walche die Arzneimittel im Organismus hervorbringen. B u e h h e i m  
fiigte eine neue Rubrik hinzu: ,,Art der Wirkung". In dieser stellte 
er die Ver~nderungen zusammen, welche einerseits die Organe durch 
die Arzneimittel und andererseits die letzteren durch den Organismus 
arfahren. Die Zait, die B u c h h e i m  auf diese Bearbeitung ver- 
wandte und die etwa 4 'Jahre umfai~ta, kann als seine Lahrzeit auf 
pharmakologisehem und anderen einschl~gigen Gebieten angesahen 
werden. Einen anderen Lehrer als sich salbst hat er auf diesen Ge- 
bieten nicht gehabt. 

Von 1845--47 fiihrt er die R e d a k t i o n  d e s  p h a r m a -  
c e u t i s c h e n  C e n t r a l b l a t t e s ,  das sehon damals alle Teile 
der biologisehan Chamie in seinen Bereieh zu ziehen begann und 
gegenw~irtig unter dem Titel ,,Chemisehas Centralblatt" im Besitz der 
Deutsehen chemischen Gesellsehaft ist nnd eine Samme]stelle fiir alle 
Gebiete der Chemia bildet. Gleichzeitig lieferte B u c h h e i m  die 
B e r i c h t e  f iber  p h y s i o l o g i s e h e  Chemie  in S c h m i d t s  J a h r -  
b t i ehe rn  der  Medicin.  Diase Art der T/itigkeit war zwar ein 
Hindernis fiir sain productives Schaffan, trug ihm aber die um- 
fassendstan Kenntnisse und die vielseitigsten Interessen fiir die ver-- 
sehiedenen experimentellen medieinischen Disziplinen ain. Im Jahre 
1845 hatte er sich mit Fr/iulein Minna  P e s c h e k  aus Zittau ver- 
heiratet, mit weleher er bis zu sainem Tode in gliiekliehster Ehe gelebt 
hat. Von 6 Kindern, die dieser Ehe entsprossen, ging der zweite Sohn, 
ein tfiehtiger junger Arzt, in Ausiibung saines Berufs an einer an- 
steckenden Krankheit dam Vater im Tode voraus. 

Bereits zu Ende des Jahres 1846, also weniger als zwei Jahre 
nach seiner Promotion, erhielt er einen R u f n a c h D o r p a t an die 
Stelle yon F. 0 e s t e r 1 e n und siedelte im folgenden Jahre dorthin 
fiber. Im August trat er sain Amt als augerordentlieher Professor 
der Arzneimittellehre, DiKtetik und Gesehiehte und Enayklop~die der 
Medicin an. In dieser Stellung war er dort yon vornherein ordent_ 
liehes Mitglied der medicinisehen Fakult~t und des akademisehen 
Plenums (Conseils), so daft seine Ernennung zum ordentlichen Pro- 
fessor im Mai 1849 nur eine GehaltserbShung zur Folge hatte. 

In Dorpat beginnt die eigentlicbe p r o d u c t i v e  T K t i g k e i t  
B u c h h e i m s. Hier land er daffir einen sehr giinstigen Boden und 
ein weites Feld fiir seine Wirksamkeit als Forseher und Lehrer. 

Bald naeh seiner Ankunft in Dorpat erriehtete er zuniichst in 
1" 
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seiner Wohnung und ans Privatmitteln ein L a b o r a t o r i u m f ii r 
p h a r m a k o l o g i s e h e  U n t e r s u e h u n g e n ,  welches spiiter 
zu einer Universitgtsanstalt erhoben wurde. So ist B u e h h e i m 
der Griinder des ersten pharmakologisehen Instituts, welches aueh 
zwei Deeennien hindureh fast das einzige seiner Art gebliebeu ist, da 
es an anderen gniversitgten im wesentliehen nur ,,pharmakognosti- 
sehe Sammlungen", nieht abet Institute fiir experimentell pharma- 
kologisehe Arbeiten gab. 

In seinem Laboratorium versammelte B Ue h h eim vor allem eine 
Anzahl N i t a r b e i t e r ,  indem er den Candidaten fiir die Erlangung 
der ,Wiirde eines Doctors der Mediein" Themata fiir ihre Disser- 
tationen stellte, die Ausfiihrung der gntersuehungen leitete und sieh 
an ihnen selbst beteiligte. Fiir diese Art der wissensehaftliehen 
Forsehung waren die Verhiiltnisse in Dorpat ungewiShnlieh gtinstige. 
Das Doetorexamen war dort eine hShere Stufe der grztliehen 
kpprobationsprtifung gegentiber der Erwerbung der Bereehtigung zur 
iirztliehen Praxis ohne den Doetortitel. Die Anforderungen an die 
wissensehaftliehe kusbildung waren im ersteren Falle grSl~ere, und 
es bewarben sieh daher um den Doetorgrad nnr die ttiehtigeren 
Gandidaten, wiihrend die sehw~teheren yon vornherein sieh mit dem 
Titel Arzt begniigten oder sieh begntigen mul~ten, wenn bei der 
Prtifung ihre Kenntnisse ftir den Doetorgrad nieht genfigten. Da 
ferner der letztere ihrem Triiger sehr bedeutende Rechte nnd Vorteile 
bei der Anstellung" im Zivil- nnd Milit[trdienst gew~hrte und die Be- 
arbeitung der Dissertation erst naeh bestandener Priifung erfolgte~ so 
konnten an die Doetoranden als )~quivalent ffir die Vorteile, die sic 
mit diesem Grad erlangten~ bei der Bearbeitung der Dissertation recht 
hohe Anforderungen gestellt werden. Anl~erdem maehte es ein 
5-ji~hriges, ununterbrochenes obligatorisehes Studium den Studierenden 
der Mediein mSglieh, nieht nur in meehaniseher Weise dem Gediieht- 
nis eine Summe yon Kenntnissen einzupr~gen, sondern arch alas 
Wissen mehr als gewShnlich sich zu einem wirkliehen geistigeu 
Eigentum zu assimilieren. Da die Bearbeitung der Dissertation 
namentlieh bei experimentellen Untersuehungen mindestens ein Jahr 
in Anspruch nahm, so trug das sehr wesentlich dazu bei, dal~ die 
jungen Doetoren der l~Iediein die Universifiit mit einem bedeutenden 
Grad yon wissensehaftlieher Reife verliei3en. 

Zu alF dem kam, dab die medieinisehe Fakulfiit in Dorpat in 
bezug auf die Vollstitndigkeit der einzelnen Disziplinen und die wissen- 
sehaftliehe Bedeutung ihrer u damals auf einer HShe stand,, 
wie kaum eine andere Fakult~t deutseher Zunge. Neben B u e h h ei m 
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wirk~en, abgesehen yon anderen tiiehtigen, ja hervorragenden Kriiften, 
vor allem F r i e d r i c h  B i d d e r  und Carl  Schmid t ,  weicher letztere 
der naturwissenschaftlichen Fakultiit angehSrte. Sie biILdeten ein 
Trium/rirat yon Forschern, durch welches alle Zweige der deskriptiven 
und experimentellen Biologic in gleich ausgezeiehneter Weise ver- 
treten waren. Jene Art der feineren anatomischen Forschung, die 
ihre Befriedigung in dcm engen Zusammenhang zwischen Morphologie. 
Dud Physiologic suchte, die experimentelle Physiologic und Pharma- 
kologie sowie die physiologische Chemic, die nicht blol~ Chemie 
tierischer Bestandteile, sondern in tier Tat ein Teil der Physiologie 
war, fanden hier eine Pflege und Bearbeitung, die fiir diese medi- 
cinischen Disziplinen geradezu grundlegend waren. So entfaltete sich 
fern im Osten 7 am nSrdliehsten Vorposten deutschen G-eisteslebens, 
bei Lehrern und Sehtilern ein reges wissensehaftliehes Leben, das 
sieh weithin in der wissensehaftliehen Welt geltend maehte. Wo auch 
immer Fragen, die jene wissensehaftliehen Gebiete betrafen, bearbeitet 
und behandelt wurden~ da standen die Dorpater Gelehrten: trotz der 
5rtlichen Abgeschlossenheit, mitten drin und hiiufig genug an der 
Spitze. Es sei hier yon den Entdeekungen C. S e h m i d t s  nat erinnert 
an den Nachweis der freien Salzs~ure im Magensaft, der Vcrteilung 
des Xaliums und Natriums zwisehen Blutk~rperchen nnd Plasma~ 
der Eindickung des Blutes in der Cholera als Folge der Transsudation 
in den Darm~ sowie an das Vorkommen der Cellulose bei Tieren, 
ferner an die Biddersehen Ganglien im Frosehherzen und vor alIem 
an die gemeinschaftlieh yon beiden Forschern ausgefiihrte grogartige 
Bearbeitung yon ,Verdauungss~fte und Stoffwechsel". 

Auf diesem giinstigen Boden entwiekelt sich B u c h h e i m s  T~ttig- 
keit, die zu einer Arzneimittellehre auf experimenteller Grundlage fiihrte. 
Was zu jener Zeit unter dem Namen Arzneimittellehre als medieinisehe 
Disziplin bestand, konnte kaum auf eine Wissenschaft Ansprueh 
maehen. Ihren Inhalt bildeten eine m/iNge Summe yon Erfahrungen 
und yon ausffihrliehen Empfeblungen und Vorsehrifteh fiber die An- 
wendung einer Unzahl yon Arzneimitteln und Arzneipr~tparaten, deren 
Wirkungen und Nutzen in Krankheiten auf Ansch~uungen und An- 
nahmen begrfindet wurden, welehe naturphilosophisehen Dogmen ihren 
Ursprung verdankten. In den Lehrbfichern war dieser Inhalt der 
Arzneimittellehre yon endlosen Reeeptformeln sowie yon der Be- 
schreibung yon Nedicinalpflanzen und Drogen und der Gewinnung yon 
)Iineralien umrahmt. WS~hrend in England hervorragende Arzte, wie 
Cullen , Withering, Beddo~s, Currie u. a ,  gegen Ende des 18. Jahr- 
hunderts bei der Bebandlung yon Krankheiten im allgemeinen und 
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auch mit Arzneimitteln im besonderen wieder auf den Boden einer 
gesunden Empiric gelangt waren, fund in Deutschland die insbesondere 
dutch P a r a c e l s u s  yon den Arabern iibernommene dynamische Auf- 
fassung der Arzneiwirkungen ihre Vertreter und Anhgnger. Para-  
cels us sah als die Hauptquelle der Erkenntnis der Wirkungen der Arznei- 
mittel seine Signaturen, Sigille und selbst Tr~tume an und bezeichnete 
es als die ttauptaufgabe des Arztes, die heilsame Essenz der Arznei- 
mittel yon ihrem Gifte zu trcnnen odor die geheimen heilsamen Krafte 
yon der tragen Materie loszulSsen. H a h n e m a n n  erfaud beim Beginn 
des I9. Jahrhunderts sein auf dem Grundsatz similia similibus be- 
ruhendes homSopathisches System und gab die poteuzierte Verdiinnung 
tier l~slichen Arzneisubstanzen als einfaches Mittel an, ihre heilsame 
Kraft yon der hemmenden Materie zu trennen. R a d e m a c h e r ,  der 
Anhgnger der Paracelsischen Lehre yon dem Arcanum, kam auf die 
Universalmittel zurtick und ira Qegensatz dazu auf das Suchen naeh 
specifischen Mitteln fiir jede Krankheit. Die wissenschaftlich g'e- 
bildeten Xrzte befolgten bei der Anwendung der Arzneimittel die 
traditionellen Ansiehten und l~egeln und gerieten in die grSf~te l~at- 
losigkeit, wenn, wie bei dem Auftauchen tier Cholera~ due Sehablone 
ftir die Behandlung fehlte. Dann wurde tier gauze Arzneischatz yon 
einem Ende zum andern durchprobiert, wie es noeh in neuester Zeit 
bei grol~en Choleraepidemien gesehah. 

Diesem Zustand der Arzneimittellehre gegentiber kam es B u c h- 
h e l m  neben seinen experimentellen Arbeiten aueh darauf an, eine 
saehliche Kritik zu i.iben. Sehon im Jahre 1849 verSffentliehte er in 
seinen ,Beitragen zur Arzneimittellehre" eine Abhandlung ,,Uber die 
Aufgaben der Arzneimittellehre,, in welcher er nicht ohne einen ge- 
wissen Sarkasmus den damaligen Zustand der Arzneimittellehre kenn- 
zeichnet. In bezug auf die Anwendung der Arzneimittel ohne vor- 
herige Untersuehung ihrer Wirkung sagt er: ,,Zum Gliiek far den 
Patienten schneidet sich der Chirurg~ wenn er das Messer verkehrt 
aufsetzt, leieht selbst in den Fing'er; f~nde sich ein ~hnliehes Verhglt- 
his aueh bei den Arzneimitteln, gewi[~, wir warden schon l~ngst die 
sorgfgltigsten Untersuehungen derselben hubert". Er hat abet keine 
grol~e Zuversicht, da[5 es bald besser werde, denn tier letzte Satz 
dieser Abhandlung lautet: ,,Aber es ist vielleicht noch manches Ceterum 
senseo nStig, um die Pharmakologie aus ihrem Schluramer zu er- 
wecken. Ein natiirlicher Schlaf ist dies iibrigens nicht, denn sie hat~ 
wenigstens in ihren bisherigen Leistung'en, keinen Grund, miide 
ZLl Se in  ~ . 

In den Jahren 1854--56 erschien die erste Auflage seines Lehr- 
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buchs der Arzneimittellehr% in welehem er in logiseh seharfer, 
abet der Form nach vielleicht zu wenig eindringlieher Weise diese 
Kritik durchfiihrt, mit Hinweis auf die Forderung einer wahren Er- 
fahrung und einer naturwissanschaftlichen Betraehtungsweise, gegen- 
fiber den herrschenden Anschauungen. Dureh die Kritik konnte zu- 
n~iehst allerdings nur das erreieht werden, ,~dal~ - - w i e  L e h m a n n  
sich bei der Besprechung des Buchheimschen Lehrbuchs in Sehmidts 
Jahrbfichern ausspricht - -  ,,die neuere exakte Forsehungsmethode 
und eine logisch disziplinierte Denkweise uns erst zu dem ersten 
Grade der Erkenntnis, n~mlich des Nichtwissens, gefiihrt ha0'. 
Denn es war allerdings unmSglich, an Stelle des als falsch Erkannten 
gleich das Richtige zu setzen. 

Wer aber durch seine Kritik eine bestehende Ansicht, die zugleich 
die Grundlage des praktischen Handelns bildet, beseitigt, ohae zugleich 
etwas anderes an die Stelle zu setzen, zieht sich leicht den Vorwurf 
des Iqihilismus auf dam Gebiete der Praxis zu und seine T~tigkeit 
wird dann den Praktikern verleidet. ,,Die Arzneimittellehre i s t -  
wie B u e h h e i m  hervorhebt - -  eine theoretische, d. h. erkl/irende 
Wissenschaft, und hat die Aufgabe~ uns die auf die Arzneimittel be- 
z~glichen Kenntnisse darzubieten, durch welche die Richtigkeit unseres 
Urteils fiber ihre Brauehbarkeit am Krankenbett gef~rdert werden 
kann". Aber dieser Standpunkt fand bei den Praktikern kein Ver- 
st~ndnis~ man hielt der ,,Theorie ~ die ,,Praxis" entgegen und die 
kritische Art, die an alles, was alt hergebracht war, zu rfittein wagte, 
erf/ihrt harten Tadel, und die streng logische und darum trockene 
Diktion in dem Buehe 7 in welchem kein Satz zu viel und keiner zn 
wenig war, land keinen Beifall. 

Aueh bei den Vertretern der Arzneimittellehre oder, wie man sie 
damals nannte~ der Materia medica~ fehlte im allgemeinen das Ver- 
st~ndnis fiir ein solches Vorgehen, w o e s  aber zum Durchbruch kam, 
da loderte die Begeisterunff zuweilen hell auf. Naehdem F a l c k  in 
seiner Besprechung der ersten Liefcrung in Canstadts Jahresbericht 
1854 namentlieh die Einteilung scharf getadelt hatte, sagt er naeh 
dem Erseheinen der zweiten Lieferung 1856: ,,Wir miissen often ge- 
stehen~ dal~ uns sowohl die Anlage, als die Durchfiihrung des Buch- 
heimsehen Systems, soweit es in der zweifen Lieferung niedergelegt 
ist, zur vollen Bewunderung hingerissen hat% 

Besondere Beriicksichtigung und Anerkennung fand das Buch 
yon Seiten der Physiologen. Gleich die erste Lieferung wird yon 
K. V i e r o r d t  in einer Weise besprochen, wie es wohl keinem ahn- 
lichen Lehrbuch vorher zuteil geworden war. Er sagt: ,Das vor- 
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liegende Buch ist eine um so erfreulichere Erscheinung, als es in eine 
Zeit fiillt, in welcher die Specifiker, die Rademacherianer usw. ihr 
Unwesen treiben, jene kritiklosen Sekten, die welt entfernt yore Beden 
der wahren Empiric, dem plumpstea und snwahrsten Dogmatismus 
huldigen, der jemals in der Geschichte der Medicin zum Vorsehein 
g'ekommen ist". Sehr beaehtenswert ist, was V i e r o r d t  bei dieser Ge- 
legenheit yon der Arzneimittellehre im allgemeinen sagt: ~,In d e r  
T a t ,  d i e  A r z n e i m i t t e l l e h r e  i s t  e i n  S t t i e k  P h y s i o -  
l o g i c ,  w e n n  s i e  in  d i e  r e e h t e  H a n d  k o m m t  u n d  
s i e  v e r l i e r t  b e i  d i e s e r  R i c h t u n g  w a h r l i e h  n i ' c h t s  
an  p r a k t i s e h e r  B r a u e h b a r k e i t ,  w i e  so m u n c h e r  
P r a k t i k e r  m e i n t ,  w e l c h e r  d i e  o c h r e  ~ [ e t h o d e  n i c h t  
zu  u n t e r s e h e i d e n  weil3 y o n  l e e r e n ,  m i t  u s u r p i e r -  
ten  p h y s i o l o g i s e h e n  A u s d r i l e k e n  g e s p i c k t e n  P h r a s e n " .  

Die Art und Weise, wie B u e h h e i m  seine Kritik iibte, bestand 
darin, dal~ er die Haltlosig'keit yon Ansiehten und Annahmen tiber 
die Wirksamkeit und den Nutzen vieler Arzneimittel aus ihren ehe- 
misehen Eigenschaften und nachweisbaren Wirkungen darzutun suchte. 
Er bestritt die Erfahrungen der Praktiker nicht, cr deutete nur darauf 
bin, wo eine solche nicht vorhanden sei, und ohne tats~ichliche Grund- 
lage angenommen wurde. Aber der Hinweis auf die Forderung einer 
wahren Erfahrung nnd einer naturwissenschaftlichen Be!raehtungs- 
weise, sowie der in der Regel fast sehtiehtern ausgesprochene Zweifel 
an der Riehtigkeit herrsehender Ansichten gentigten, um den moisten 
Praktikern den Gebrauch des Buchheimschen Buches zu verleiden. 

In einer Abhandlung ,,Uber pharmakologisehe Untersuchungen" 
im Journal fiir Pharmakodynamik (1857) wirft Buchheim die Frage 
auf: ,,Warum soll die Pharmakologie nieht dcm Beispiel folgen, wel- 
ches ihr Anatomic, Physiotogie, Pathologic gegeben haben, warum 
soll sic nicht den Weg " betreten, tier diese Disziplinen so rasch rot- 
warts geftihrt hat? Das Material, welches die Pharmakologie dar- 
bietet, ist keineswegs so trocken, daIl es nieht die Miihe lohntc, diese 
Disziplin auch um ihrer selbst willen zu betreiben". Ein besonderes 
Gewicht legte er bei pharmakologisehen Untersuchungen auf die 
F rag  e s te l lun  g. Zahlreiche Hilfsmittel zu wissensehaftlichen Unter- 
suchnngen, wie Nikroskop% Wagon, analytische Methoden bieten die 
anderen Dizsiplinen, allein es fehle der Pharmako]ogie zur Zeit noeh 
ein anderes wichtiges Moment, das dem Pharmakologen keine Hilfs- 
wissenschaft bieten kSnne~ sondern das erst mit der Entwicklung der 
Pharmakologie ausgebildet werden mtisse, nS~mlich die Fragestellung': 
,,Wer imstande ist~ den schwicrig'en Toil, die Fragestellung, gnt arts- 
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zufiihren, wird mit Leichtigkeit die fiir seine Untersuchungen geeig- 
neten Methoden auffinden kSnnen". Dies gilt ganz besonders aueh 
fiir die gegenw/irtige Zeit, in welcher Methoden erfunden und be- 
sehrieben werdenz die niemand~ nicht einmal der Erfinder selbst an- 
wendet. 

Dutch den kritisehen Zug in B u e h h e i m s wissensehaftlicher T~itig- 
keit wurde auch die Art seiner experimentellen Forschung beeinflu~t. 
Er kniipfte seine Untersuchungen gern an d ie  A r b e i t e n  a n d e r e r  
A u t o r e n  an und suchte ihre Resultate experimentell a u f  ih re Rich-  
t i g k e i t  zu p r i i f en ,  sie zu erweitern und ihnen allgemeine Gesichts- 
punkte abzugewinnen. Das gleiche Verfahren wendete er auch auf 
die Beobachtungen und Resultate seiner eigenen Arbeiten an. Er 
verSffentlichte sie nicht sofort, wenn die Ergebnisse nackte Tatsachen 
blieben und die wissensehaftliche Einsicht nicht vermehrten. 

]m Jahre 1861 stellte er sich die Aufgabe, mit Riicksicht auf 
die Theorie der Ammonii~mie einen chemisehen Kiirper aufzusuchen, 
welcher leicht in das Blut iibergeht und dort durch Zersetzung eine 
unorganische SKure bildet. In der Dissertation yon T r a e h t e n b e r g 
war fiir diesen Zweck eine t~eihe yon Stoffen, darunter auch das 
C h l o r a l h y d r a t ,  ins Auge geraint, well dieses im alkalisehen Blut 
zun~ichst in Ameisens~ure und Chloroform und dann das letztere 
wieder in Ameisensiiure und in Salzs/iure zerfallen konnte. In Ver- 
suchen an sich selbst und in der medieinisehen Klinik beobachtete 
er die schlafmaehende Wirkung des Chloralhydrats, verSffentlichte 
abet diese Beobachtung nicht, well er ihr ,keine theoretische Beigabe 
von bleibendem Werte beizugesellen vermochte ~. Auf die unmittel- 
bare praktische Verwertung soleher Ergebnisse legte er tiberhaupt kein 
besonderes Gewieht. Er wandte sein Interesse aueh der Erforsehung 
soleher Substanzen in bezug auf ihr Verhalten im Organismus zu, 
die praktiseh keine Bedeutung batten. Dagegen zeigte er fiir die 
Toxikologie kein besonderes Interesse und hat in Dorpat und meines 
Wissens aueh spiiter in Giel3en niemals tiber dieses Faeh eine Vor- 
lesung gehalten. 

B u e h h e i m  hatte es sieh zur Lebensaufgabe gemaeht, die 
W i r k u n g e n  der A r z n e i m i t t e l  nieht nut zu besehreiben, sondern 
vor allen Dingen sie zu e rk l i t r en ,  und zwar aus den ehemisehen 
Eigensehaften der Substanzen. Das Experimentieren mit Arznei- 
mitteln hatte sehon vor B u e h h e ira begonnen, abet man begniigte sich 
damit, die unmittelbar beobachteten Erseheinungen mtiglichst aus- 
fiihrlieh zu besehreiben, ohne auf das Wesen der Vorgiinge ein- 

zugehen, die sieh dabei im Organismus zwisehen diesem und den 



Arzneimittela abspielen. Gerade auf diese Seite der experimentellen 
Forschung legte Buchheim das Hauptgewicht, und daraus erklart 
sich der Charakter der yen ihm und seinen Sehiilern ausgefiihrten 
Untersuehungen. Es sind ehemisch-pharmakologische Themata~ well 
die Vorg~nge im Organismus, auf dcren Erforschung es ankam, 
chemiseher Natur sind. Bei dieser Art der Forschung mul~ten zu- 
n~chst die wirksamen Bestandteile zahlreicher Drogen soweit wie 
m6glieh isoliert, dann ihr Verhalten im Organismus geprfift nnd 
durch besondere Versuche an die Feststellung der Ursache der Wirk- 
samkeit gegangen werden. Viel einfacher sind die Versuche fiber 
die Wit'kungen der Arzneimittel auf das Nervensystem. Dazu bedarf 
cs keiner besonderen chemischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Selbst 
die Darstellung der zu untersuchenden Substanzen kann anderen 
fiberlassen werden oder sie ksnnen ~uch vom R~ndler bezogen 
werden. 

Vieles yon dem~ was B u ch h eim damals entgegen den herrsehen- 
den Ansichten als das Wesen und die Aufgaben der Arzneimittellehre 
bezeichnete und die Forderungen, die er daran fiir ihre wissenschaft- 
liche Bearbeitung kniipfte, erscheinen heute in den Hauptpunkten so 
selbstverst~ndlieh, da[~ sie hicr nicht wiederholt zu werden brauehen. 
All ~ das wird in Zukunft in einer Geschichte tier Arzneimittellehre 
und der Pharmakologie seinen Platz finden. 

Zu dem Bedeutendsten, was B u e h h e i m  gesehaffen hat, g'ehSrt 
die B e g r i i n d u n g  e ines  n a t i i r l i c h e n  S y s t e m s  der  Arzne i -  
mi t t e l  und  d a m i t  der  P h a r m a k o l o g i c  im atlgemeinen. Die 
Notwendigkeit eines solchen Systems ist niemals geleugnet worden, 
denn bei der endlosen Zahl der pharmakologisehen Agentien kann 
nur eine streng systematisch geordnete Einteilung der letzteren die 
sichere Ubersicht fiber dieselben gew~hren und ein planm~giges Er- 
forsehen ihrer Wirkungen miiglich maehen. Die Notwendigkeit~ mit 
einer solchen Systematik zu operieren~ ist es~ was den Pharmakologen 
yore Physiologen unterseheidet. Physiologische Kenntnisse, das 
erforderliche Ma[~ chemischen Wissens und KSnnens sowie einige 
0bung im Experimentieren sind in manehen Fi~llen, numentlich ,,ffir 
physiolegische Zwecke ~, ausreichend ffir vereinzelte Untersuchungen 
fiber Gift- und Arzneistoffe. Abet ein selcher Experimentator ist 
noch lange kein Pharmakoleg. Dieser mug an der Hand einer 
natiirlichen Systematik den ganzen Inhalt seiner Wissenschaft gleich- 
sam wie mit einem Blick zu fibersehen imstande sein. Diesen 
Forderungen konnten die alten therapeutischen und ehemisehen 
Systeme nieht entsprechen. 
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B u e h h e i m  verfuhr bei der Aufstellung seines Systems in der- 
selben Weise wie der Botaniker bei der Bildung der natiirlichen 
Pflanzenfamilien. Er beriicksichtigte dabei alle ~[erkmale tier Stoffe, 
ihre ehemischen Eigenschaften wie ihre Wirkungen, welche in pharma- 
kolog'iseher ttinsieht in Betraeht kommen und stellte alle Arzneimittel, 
welche die meisten gemeinsamen Merkmale aufweisen, zu p h a r m a -  
k o l o g i s e h e n  Gruppen  zusammen, die er, ebenfalls naeh dem Vor- 
gange der Botaniker, nach einem der wiehtigsten und bekanntesten 
Repriisentanten der Gruppe benannte. Diese pharmakolog'isehen 
Gruppen, die jetzt wohl yon allen fachm~ifiig ausgebildeten Pharma- 
kolo~,en anerkannt und ihren Untersuehungen und Forsehungen zu- 
grunde gelegt werden, bilden ein n a t i i r l i e h e s  System~ welches 
vor allen Dingen die an jede Systematik zu stellende Anforderung 
erfiillt, da[/ es entwiekelungsfiihig ist. Wie der Botaniker bei den 
Pflanzen, yon denen keine Art der anderen vSllig gleieh ist, bei 
fortschreitender Erkenntnis des Baues und der funktionellen Bedeutung 
der einzelnen Organe immer sch~rfere Merkmale finder, welehe die 
einzelnen Familien voneinander abgrenzen, aueh wohl das ~berfiihren 
yon Pflanzengattungen aus einer Familie in eine andere notwendig 
machen, so mug auch tier Pharmakolog bei dem Ausbau seiner 
Gruppen verfahren, wenn das Experimentieren und Forschen nicht ein 
ganz planloses bleiben soil. Als B u ch h aim sein System a.ufstellte, 
braehte er die Meerzwiebel mit den Coloquinten und dem Elaterium 
in eine Gruppe. Jetzt wissen wir, dal~ sie init einer grSfieren Anzahl 
anderer Stoffe in die Gruppe der Digifalis oder des Digitalins geh~irt. 
Ohne diese Buehheimsehe Systematik ist eine wissensehaftliche 
Pharmakologie und Arzneimittellehre gar nicht mehr denkbar und 
in tier Begriindung derselben liegt deshalb die Hauptbedeutung seines 
Wirkens und Schaffens. 

Es hat lange gedauert, bis das Verstiindnis fiir dieses System 
Wurzel zu fassen angefangen hat. H/itte B u e h h e i m  die Vorteile 
desselben sowie iiberhaupt seine wissenschaftliehen Ansehauungen 

u n d  Grunds~tze unabli~ssig in verschiedenen ~auptsprachen laut in 
die Welt gerufen, so wiire dieser Ruf vielleicht weniger ungeh~irt 
geblieben. Aber jade agitatorisehe TKtigkeit war dem beseheidenen 
und anspruehslosen, allem ger~uschvollen Treiben abholden Charakter 
des Mannes fremd. Er hasehte niemals naeh iiuf~erer Anerkennung 
und fern lag es ihm, seine Ansichten jemandem aufdriingen zu 
wollen. Es existieren daher yon ibm trotz der logischen Sehiirfe 
der saehlichen Kritik, die er iiberall tibte, wo  sic ihm geboten schien, 
keine Abhandlungen rein polemisehen Inhalts. 
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Das Urteil anderer fiber seine krbeiten war fur ihn nur insofern 
yon Interesse, als es ihn erkennen liei}, ob er sich selbst auf dem 
richtigen Wege befand. Im persSnliehen Verkehr hSrte er gern die 
Meinung anderer fiber Fragen, die ihn gerade beseh~ftigten, und diese 
Informierung ging zuweilen in ein fSrmliehes Examen tiber. Mit 
halben Andeutungen, dull man fiber eine Frage andere Ansichten 
haben und dieses oder jenes ffir nicbt genfigend begriindet halten 
kiinnte, begnfigte er sich nieht, man muBte mit ihm unbedingt au[ 
den Grand der Sache gehen, alle Einw~nde und Zweifel erschSpfend 
darlegen und wenn man, was freilich selten genug geschah, Recht 
behielt, so freute er sich des Gewinnes, der seiner Ansieht naeh ftir 
ihn aus solehen wissenschaftliehen Gesprliehen erwaehsen war. 

Die Dorpater Gelehrten blieben damals durch die Literatur und 
dureh Reisen in den gfinstig gelegenen Sommerferien naeh Deutschland 
und anderen L~ndern stets in enger Ftihlung mit allen geistigen 
Regungen der Kulturwelt. So war auch B u c h h e i m  n ich t  
w e l t f r e m d ,  wie das damals bei manehen Gelehrten noch vor- 
kam. Er hatte auch ein tiefes Interesse und Verst~ndnis ffir 
Politik~ in der er alles mit kfihler Objektivit~t beurteilte und sich 
durch keinerlei Auffassungen eines Parteistandpunktes irremachen 
lie$. Er spraeh sich wiederholt dahin aus, dab ein andrer Aus- 
gang tier damaligen politischen Lage gar nieht denkbar s@ als 
die endliche, alleinige politische Fiihrerschaft PreuSens in Deutsch- 
land. An dem Siege Preu[~ens beim Ausbruch des Krieges yon 
1866 hat er keinen Augenblick gezweifelt. D a b e i  liebte er sein 
engeres Vaterland Sachsen yon ganzer Seele und betonte gern die 
kulturellen Aufgaben, die es zum Wohle Deutschlands erffilit hat und 
zu erfiillen hubert wird. Auch an den allgemeinen A n g e l e g e n -  
h e i t e n  und  V o r g ~ n g e n  an der  U n i v e r s i t g t  beteiligte er sieh in 
reger Weise und nahm in allen wichtigen Fragen ffir seine Person 
eine seharfe SteIlung ein, ohne jedoeh in solehen Fiillen die Ffihrung 
zu fibernehmen. Das widerspraeh seiner Natur, die auch im gewShn- 
lichen Leben, wie auf wissensehaftlichem Gebiete nichts Agitatorisches 
hatte. 

Dabei abet war er ein vortrefflicher Gesch~ftsmann and wurde 
zweimal auf je drei Jahre zum Dekan der medicinisehen Fakult~t 
gewiihlt, welche bei einer weitgehenden Selbstverwaltung tier Uni- 
versit~t nicht nur in selbst~ndiger Weise das Stadium dcr Medicin 
regelte und leitete, sondern aueh die h5ehste Instanz in allen Prii- 
fungsangelegenheiten fiir Arzte und Apotheker war. 

Nach der Arbeit fiihrte Buch  h elm eiu Stilleben inmitten seiner 
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Familie und im Verkehr mit Freunden, deren er im Kreise der Uni- 
versitat, der Veteriniiranstalt .und in der Stadt eine grSl~ere Anzahl 
besai~. Zwanzig Jahre hat B u e h h e i m  in Dorpat g'elebt und gewirkt 
und wie sehr er die dortigen g.iinstigen VerhKltnisse fiir seine wissen- 
sehaftliehe TKtigkeit anerkannte und sch~tzte, ergibt sieh aus dem 
Umstand, dal~ er einen an ihn im Jahre 1863 ergang'enen R uf  an 
d ie  U n i v e r s i t i i t  B r e s l a u  ablehnte. Vou der Errichtung eines 
Laboratoriums fiir pharmakologisehe Untersuehungen konnte zu jener 
Zeit dort nicht die Rede sein. Als abet gegen Ende des Jahres 
1866 gleiehzeitig e in  R u f  nach G ieBen und  Bonn  an ihn er- 
ging, entsehlog er sieh, Dorpat zu verlassen. Die Absieht, einem er- 
neuten Rufe an eine deutsche Universit~t unbedingt zu folgen, war bei ihm 
schon bei Gelegenheit des Rules naeh Breslau aufgetancht, dutch den 
Wunsch bedingt, seine Familie wieder naeh Deutschland zuriiekzu- 
verpflanzen. Er w~hlte yon den beiden Universitaten Giefien, well 
unter den damaligen politischen Verhgltnissen an die Erriehtung eines 
pharmakologischen Instituts in Bonn ebensowenig zu denken war, 
wie drei Jahre vorher in Breslau. In ttessen fund die Arzneimittel- 
lehre in der iirztlichen Priifung eine gr~il~ere Bertieksichtigung als 
in PreuSen, we sie als besonderes Examensfach abgesehafft war. In 
Giei~en, we,bin er im September 1867 tibersiedelte, fund er zwar auch 
kein Institut vor, abet es. wurde ihm sofort wenigstens eine ausreichende 
Summe fiir pharmakologische Zwecke bewilligt, so dug er sich, wie 
zu Anfang seiner Dorpater Zeit, in seiner Wohnung elnig'e Riiume 
zu einem p r o v i s o r i s c h e n  L a b o r a t o r i u m  einrichten konnte. Als 
er starb, war er gerade im Begriff gewesen, an die innere Einriehtung 
der in dem neu erbauten Kollegieng'eb~nde fiir ein pharmakologisehes 
Institut bestimmten R~ume die letzte Hand zu legen. Gegenw~irtig 
fehlt zwar an keiner deutsehen Universiti~t ein derartiges Institut, aber 
meist sind sie in Riiumen untergebracht , die fiir audere Institute un- 
brauehbar geworden waren. 

In Giel~en war B u e h h e i m s  L a b o r a t o r i u m s t i ~ t i g k e i t  eine 
weir besehriinktere als in Dorpat. Zwar regte er trotz des geringen 
]nteresses, das bei den Studierenden der Mediein und den Arzten 
fi.ir Arzneimittellehre und Pharmakologie bestand, einige Doctoranden 
an, experimentelle Themata fiir ihre Dissertation zu bearbeiten, abet 
ihre Zahl war geriug" und die unzureichenden Laboratoriums- 
einrichtungen und der Mangel an Hilfskriiften gestatteten keine aus- 
gedehntere Tiitigkeit. In einzelnen F~tlleu half alas unter E e k a r d s  
Leit~ng stehende physiologisehe Institut mit seinen Apparaten aus. 

Um so intensiver widmete sich B u e h h e i m in Giel~en den 



eigenen Arbeiten und Studien~ namentlich der B e a r b e i t u n g  der  
d r i t t en  A u f l ~ g e  seines  L e h r b u e h e s ;  die zweite war im 
Jahre 1859 erschienen. Dabei wurden Pique und Entwilrfe ftir 
weitere Untersuehungen ausgearbeitet, die im wesentliehen den Zweek 
haben sollten, die Gruppierung tier Arzneimittei naeh dem yon ihm 
geschaffenen System zu erweitern und n~her zu begrilnden. Er hatte 
sieh bereit erklart, den Unterricht und die Prilfung der Pharmaceuten 
mit zu fibernehmen und hielt besondere Vorlesungen fiber Phar- 
makognosie. Dabei gewann er ein lebhaftes Interesse filr diese 
Disziplin und die Pharmacie im allgemeinen, das sieh in zwei Ab- 
handlungen kundgab, die er im Archly filr Pharmacie unter dem 
Titel: ,,l~ber die Aufgaben der jetzigen Vertreter der Pharmaeie an 
den Universitaten" und ,,0bet pharmakognostisehe Systeme" ver- 
5ffentliehte. 

In GieBen wie in Dorpat waren die Stunden tier Erholung der 
Familie gewidmet, die Arbeit aueh in den Ferien meist nieht unter- 
broehen. N~chst seiner Wissenschaft und anderen wissensehaftlichen 
und sehSngeistigen Gebieten liebte er yon den Kfinsten insbesondere 
die Musik. Er erfreute sieh einer guten Gesundheit, bis im 
Winter IS74/75 ein Retinalleiden ihn l~ngere Zeit an das Dunkel- 
zimmer fesselte. Die Grundursaehe der Augenkrankheit war ein 
Herzleiden, das er selbst in klarer und objektiver Weise beurteilte 
und das keine bedrohliehen Erscheinungen zeigte. Daher fiberraschte 
die :Naehrieht yon seiner sehweren Erkrankung an einem Schlaganfall 
im Sommer 1879 seine Familie, Freunde and Verehrer wie ein Blitz 
aus wenig getrtibtem ttimmel. Ohne wesentliche Besserung zog sich 
der Zustand bis zum Winter hin, wo er am Weihnaehtstage plStzlich 
einem neuen Anfall erlag'. 

Die nachstehende Zusammenstellnng und kurze Inhaltsangabe 
der Arbeiten B u e h h e i m s  und seiner Schiller bezweeken nur eine 
allgemeine Orientierung, sie geben kein ersehSpfendes Bild yon den 
Ideen und Gesiehtspunkten, die B u e h h e i m  bei der Auswahl der 
Themata leiteten. Es kam ibm vor allem darauf an, die gegenseitigen 
Wirkungen und VorgKnge zwischen Arzneimittel und Organismus zu 
erforsehen. Daher enthalten die Resultate keine groiSen Entdeekungen, 
obgleieh sic unsere Kenntnisse auf zahlreiehen Gebieten wesentlieh 
erweitern und namentlich wiehtige Grundlagen filr weitere Forschungen 
bildeten und noeh jetzt bilden. Die gauptbedeutung dieser Arbeiten liegt 
aber darin, daft dureh sic die experimentelle Forschung in diesen wich- 
tigen Zweig der Mediein eingeffihrt und in ihm allm~hlieh eingebiirgert 
wurde. Selbst die rein praktischen medieinisehen Disziplinen k~nnen 
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das Experiment nicht mehr entbehren. Wenn gegenwiirtig" fast jede 
Klinik mit einem Laboratorium fiir experimentelle Untersuehungen 
ausgestattet ist, so liegt die Bedeutung dieser Einriehtungen zu einem 
guten Teil darin, dab die T~itigkeit auf experimentellem Gebiete eine 
Sehule fiir exaktes Denken und Handeln bildet, die dann arts dem 
Laboratorinm auf die Beobaehtunff und die Praxis am Krankenbett 
iibertragen werden. 

Fiir die Unterstiitzung bei der zeitraubenden Anfertigung der 
Ausziige aus den im naehstehenden aufgefiihrten Arbeiten bin ich 
den Herren Prof. Dr. E. ~-Iarnaek in Halle und meinem damaligen 
Assistenten Prof. Dr. K K o b e r t in Restock zu Dank verpfliehtet: Herrn 
Prof. Dr. R. B~ihm in Leipzig', vormals in Dorpat, verdanke ich eine 
Sammlung s~tmtlieher unter B u e h h eim s Leitung. in Dorpat ersehie- 
nener Doetordissertationen, die gegenwartig" einen wertvollen Besitz des 
Stral~burger pharmakologisehen Instituts bilden. 

VI. 
VII. 

VIII. 

XIII. 
XIV. 

Die pharmakologischen Arbeiten Buchheims 
und seiner Schiller. 

Obers ieht  der  Themata.  

I. Lehrbiicher, Allgemeines und Historisches fiber Pharmakologie. 
II. Diffusion, Endosmose; abfiihrende Salze, die Art ihrer Wirkung, ihr 

Verhalten im Darmkanal und ihr l')bergang in den Ham. 
III. Resorption und Ausseheidung der Alkalien (Kalium~ Natrium~ Ammoniak) 

und der alkalischen Erden (Calcium und Magnesium). 
IV. Verhalten der S/iuren im Organismus. 
V. Zur Frage tiber die Bildung yon S~iuren aus SehwefeI sowie aus 

chlor- und schwefelhaltigen Verbindungen im Organismus. 
Jodkalium. 
Sehwere Metalle; Arsen~ Phosphor. 
t)ber den Einflu$ yon Arzneimitteln auf Verdauung; Ern~hrung und 
Stoffwechse]. 

IX. Organische Abftihrmittel und ,seharfe ~ Stoffe. 
X. Bandwurmmittel. 

XI. Wirkungen~ Resorption und Ausscheidung ~nieht abftihrender harz- 
artiger KSrper. 

XII. Verhalten versehiedener organiseher Stoffe im Blute und ihr Uber- 
gang in den Harn. 
Alkohol und Chloroform. 
Wirkung und Verhalten versehiedener Stoffe. Blutgase. 
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H a g e n t o r n ,  Convolvulusharze. 60. 
H a r t e n ,  Quellen der Hippursiinre bei Pflanzenfressern. 93. 
Ha r tmann~  Akute Phosphorvergiftung- 51. 
H a r z e r ,  Endosmose. 16. 
H e r i n g ,  Blutgase bei der Apnoe. 108. 
H e u b e l ,  Jodkaliumresorption. 40. 
H o f f m a n n ,  Wirkungen der Carbols~iure und des Camphers. 106. 
g o l t e r m a n n ,  Einflug des Jodkaliums auf Verdauung und Er- 

n~hrung. 37. 
H S p p e n e r ,  Zersetzung yon Chlor- und Sehwefelverbindungen im 

Organismus. 36. 
Jab  1 o n o w s k i, Verhalten yon Santonin, Bebeerin, Narcotin, Arbutin 

und Eisencitrat im Organismus. 91. 
K e l t e r b o r n ,  Cannabis indica und Lactuearium. 104. 
K e r k o v i u s ,  Magnesia. 18. 
K~irber,  Ubergang yon Calcium und Magnesium in das Blut. 25. 
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K r a u s e ,  Schwefel, Umwandlung im 0rganismus. 34. 
K r i e h ,  Ricinus- und CrotonS1. 64. 
L i e b e r ,  Rhabarber. 56. 
Li e big,  Farnkrautextrakt. 81. 
L o h r e r ,  ]~lhergang der Ammoniaksalze in den Ham. 26. 
Loos~ Gruppe des Curarins. 110. 
M a g a w l y ,  Verhalten yon Salzen im Darm. 19: 
Malewski~ Campher~ Chlorkohlenstoffe, Cumarin. 101. 
Masing~ Umwandlung des Alkohols im Orgahismus. 95. 
M a y e r ,  Verhalten des Eisens im Organismus. 45. 
Meyer~ Akute Phosphorvergiftung. 50. 
Meykow~ Rhabarber. 69. 
~Neumann, Wirksame Bestandteile des sehwarzen Pfeffers. 105. 
Oeftingen~ Verhalten des Kalomels im Darmkanal. 43. 
O l e e h n o w i e z ,  Endosmose. i0. 
P a b o ,  Wirksamkeit yon Harzen (CopaYva, Jalape). 84. 
Pie  t k i e w i e z~ Ubergang yon verschiedenen Stoffen der aromatisehen 

Reihe in den Ham. 92. 
P io t rowsk i ,  Ver/~nderungen yon organisehen S~iuren i. Organismus. 30. 
P l a s k o w s k i ,  LSsung yon eoaguliertem Eiweili durch Alkalien. 53. 
P o e l c h a u ,  Medicinisehe Systeme nnd Pharmakologie. 5. 
P r z e e i s z e w s k i ,  Ammoniaeum, Galbanum, Sagapenum. 87. 
Re inson ,  Ausseheidung yon Kalium lind Natrium dureh den Harm 27. 
Rul le ,  Bandwurmmittel. 83. 
Sachs ,  Ubergang yon Harzen in das Blur. 88. 
S a me l son ,  Faulbaumrinde und Kreuzdornbeeren. 68. 
Sartisson~ Jodkaliumwirknng. 41. 
S a w i c k i ,  Senna. 58. 
Sawitsch~ Wirkung der arsenigen Saure. 48. 
S c h a u r ,  Verhalten yon Harzen gegen den Darm. 78. 
S c h m i e d e b e r g ,  Bestimmung und Verhalten des Chloroforms im 

Blute. 98. 
S e h u b e r s z k y ~  Fanlbaumrinde. 59. 
Sehn l inus ,  Verteilung des Alkohols im Organismus. 96. 
Schwede:  Hygroseopiciti~t. 9. 
Seeck~ Wirkung des Queeksilbers. 49. 
Semmer~ Asa foetida. 85. 
Sehrenk:  Einflul] yon Arzneimitteln auf die Verdauung. 52. 
Soko lowsk i~  Alo~ uml Coloquinten. 74. 
S t a di o n, Endosmose. 21. 
S t r a u e h :  E ,  lXTaehweis yon Alkohol im Organismus. 94. 
S t r a u e h ,  L.: Wirkung des Jodkaliums auf die Ern~hrung. 38. 
S u l z y n s k i :  Wirkung des Alkohols: Chloroforms und 'Athers. 97. 
Szab l ewsk i ,  Wirkung des Collodiums. 103. 
T r a e h t e n b e r g ,  Neutralisation yon Alkalien im Blute. 35. 
T u n d e r m a n n ,  Senna. 57. 
U n t i e d t ,  Einfln~ der Galle auf Abfiihrmittel. 71. 
Vie ,  Roborantien (Eisen, Chinin). 46. 
W a gn e r: H,  Natriumsnlfat als Abftihrmittel. 12. 

Archly f. experiment.  Pathol.  u. Pharmakol.  Bcl. 67. 2 
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Wagner ,  C., Ausseheidung yon Calcium und Magnesium. 23. 
W e y l a n d ,  Muskelwirkung verschiedener Stoffe. 108. 
Wilde,  Ausseheidung yon Alkalien durch den ttarn. 24. 
W i t t e ~ Veri~nderungen yon Mannit u. Glyeyrrhizin im Organismus. 89. 
W o l o d z k o ,  Elaterium- und Coloquintengruppe. 66. 
Wulff ius~ iNaehweis yon Salpeters~iure im Ham. 32. 
Z i m m e r m a n n ,  Antimon; Breehweinstein und Goldschwefel. 44. 
Zwingmann~ Convolvu|usharze. 62. 

I. L e h r b u c h ,  A l l g e m e i n e s  u n d  H i s t o r i s e h e s  t i b e r  
P h a r m a k o l o g i e .  

1. B u e h h e i m ,  Beitr~ige zur Arzneimittellehre. 1. Heft. Leipzig, 
VoB 1849. Nieht wetter ersehienen. 

1. Uber die Aufgaben der Arzneimittellehre (vgl. oben S. 6).  
2. Uber die pharmakologischen Systeme. Kritische Bespreehung der 

versehiedenen Systeme. Hinweis auf die yon ihm sparer in seinem Lehr- 
buell durebgefiihrte Systemafik auf Grund der Bildung yon Gruppen. 

3. Beitriige zur Kenntnis der bitteren Mittel, in Gemeinsehaft mit 
Enge l .  Bestimmung des Grades der Bitterkeit yon Stryehnin, Chinin, 
Cinehonin, ~[orphin~ Salicin und Phlorridzin. Bet tier Alkoholg~irung be- 
wirken diese Stoffe mit zunehmender Bitterkeit ein Abnehmen der ent- 
wickelten Kohlensiiure. Naeh Verdauungsversuehen im Magen eines ~[unde~ 
mit Magenfiste! sind Saliein~ Chinin, Berberin, Phlorridzin und Wermutharz 
ohne Einflul3 auf die AuflSsung von Eiweil~, welches in einem S~ickchen 
aus weitmaschigem Zeug in den Magen eingefiihrt war. Versuche mit 
ktinstlicher Verdauung gaben das gleiche Resultat. Dureh Chinin wird die 
Gallenabsonderung nieht vermehrt. 

2. B u e h h e i m ,  Lehrbuch der Arzneimittellehre. 1. Aufl. Leipzig, 
L. Vol~, 1854---56. 2. Anti. 1859. 3. Aufl. 1878. 

3. F r i e d 1 ~i n d e r,  Nonnulla de experimento pharmakologico. 
Diss. Dorpat. 1852- 

Aufgaben und Bedeutung pharmakologiseher Versuche. -- Colorimetrisehe 
Hethode naeh C. S e hmidt  zur quanfitativen Bestimmung des Rhodankaliums. 
Letzteres geht unveriindert in den tIarn fiber und wirkt nieht blaus~iure- 
artig. Die Wirkung tier Blaus~ure kann nicht yon einer Zerstiirung der 
Blutkiirperchen abhiingen, wie Liebig  glaubte, weil sie in kleinen Mengen 
aueh das Leben der Pflanzen zerstSrt. 

4. B ue  h h e im ,  Uber pharmukologisehe Untersuchungen. Journ. 
fiir Phurmakodynamik, Toxikotogie und Therapie. 2. Bd., 3. Heft, 
S. 289. Berlin 1857. (Vgl. oben S. 8). 

5. P o e l c h a u ,  Studien tiber den Einflul~ der bedeutendsten 
medieinisehea Systeme itlterer und neuerer Zeit auf die Ph~rmakologie. 
1. hbtl. Diss. Dorpat 1861. 
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Geht bis auf Paracelsus~ dessen Arzneimittellehre ausffihrlieh und klar 
dargestellt ist. 

6. B u e h h e i m ,  Uber  die Einwirkung der Arzneimittel und Gifte 
auf das Nervensystem. Arch. d. Heilk., 11. Jahrff., p. 209. 1870. 

Die Einwirkung der Arzneimittel and Gifte betrifft die eiweit~artigea 
Stoffe. Daher ist es mSglieh, daft jeae nieht nur die nerv~isen Apparate~ 
sondern gleiehzeitig aueh andere KSrperteile ver~indern. Da aber 
sehon geringe Eingriffe auf das Nervensystem sieh dutch heftige Er- 
seheinungen kund zu geben pflegen, so werden gleiehzeitige Verlinderungen 
anderer Organe leicht fibersehen oder wir glauben, sie yon der ver~inderten 
T~tigkeit des ~qervensystems ableiten zu miissen. 

7. B u e h h e i m ,  Die Heilmittellehre und die organische Chemie. 
Vireh. Arch. Bd. 56, p. 1. 1872. 

Gogen eine .yon A. W. tIofmann in Berlin gehaltene and unter dem 
Titel: ,,Die organisehe Chemic und die Heilmittellehre" verSffentIiehte Rede 
geriehtet~ in welcher den Betraehtungen fiber die Aufgaben der Arznei- 
mittellehre die Entdeekung der sehlafmaehenden Wirkung des Chloralhydrats 
dureh L i e b r e i e h  zugrunde gelegt ist. B u c h h e i m  erw~hnt die yon ihm 
bereits im Jahre I861 gemaehten Beobaehtungen fiber die sehlafmachende 
Wirkung dieses Agens (vgl. oben S. 9). Um die Bedeutung der neueren orga- 
nisehen Chemie ffir die Erforsehung der ArzneikSrper in bezug auf die Frage Mar 
zu steUen, wie sic zusammengesetzt sein miissen, um gewisse Wirkungea 
hervorrufen za kiinnen~ fiihrt B. eine Anzahl yon Stoffen als Beispiele an~ 
dartmter besonders das Piperin and Atropin~ deren Grundbasen Piperidin 
and Tropin nur in Verbindung mit gewissen Sguren ihre eigenartige Wirk- 
samkeit erlangen (vgl. weiter unten die Abhandlungen Nr. 117 and 118). 
,,Nieht yon der Entdeekung des Chloralhydrats wird eine neue Phase der 
Pharmakologie datieren~ sondern yon der Zeit an, wo diese aufh5ren wird~ 
sieh nur mit den AbfiiUen anderer Disziplinen zu sehmtieken, wo sie~ ihr 
Gebiet mit den ihr "(on den Hilfswissenschaften gebotenen Mitteln selbst 
baaend, ihren Sehwestern, der Chemic and der Physiologie, gleiehwertig zur 
Seite treten wird". 

8. B u e h h e i m , ~ U b e r  die hufgaben und die Ste]lung der Phar.- 
makologie an ]den  deutsehen Universit~iten. Arch. L exp. Path. and 
Pharmakol. 5. 261. 1876. 

,Nieht selten fibertrug man die Professur der Pharmakologie auch 
einem Doeenten~ der bei der Besetzung einer anderen Professur fibergangen 
worden war". ,Die Aufgabe des Pharmakologen war aueh keine so sehwierige. 
Er kaufte:sieh zunaehst ein Lehrbueh der Chemie and eines der Botanik 
and erz~ihlte seinen ZuhSrern, was in diesen Btiehern tiber die Darstellung 
and Eigensehaften der ehemisehen Pr~iparate sowie tiber Vaterland, Ab- 
stammung and botanisehe Eigensehaftea der Drogen gesagt war. Dana 
kam eine Aufz~ihlung der Krankheiten, bei welehen man his dahlia jedes 
einzelne Mittel probiert hatte. Den SehluB bildeten die geeignete Arznei- 
form, eine Dosis ]edes Mit~els and einige erprobte Reeepte". ' 

2* 
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II.  D i f f u s i o n  u n d  E n d o s m o s e ;  a b f i i h r e n d e  S a l z e ,  d i e  A r t  
i h r e r  W i r k u n g ~  i h r  V e r h M t e n  im D g r m k a n a l  u n d  i h r  

U b e r g a n g  in  d e n  H a r n .  

9. S c h w e d e ,  Experimenta quaedam de hygroscopicitate. Diss. 
Dorp. 1851. 

10. O l e c h n o w i c z ,  Experiments quadem de endosmosi. Diss. 
Dorp. 1851. 

11. B u e h h e i m ,  Beitrgge zur Lehre yon der Endosmose. Arc]l, 
f. physiol, tteilk. 12. Jahrg. p. 217. 1853. 

Um die ffir die Endosmose wie ffir die Diffusion wichtige Frage zu 
erledigen, was eine SalzlSsung ist~ d. h. ob, wie B u e h h e i m  annimmt, eine 
c h e m i s c h e  A f f i n i t ~ t  zwischen Salzen und dem W asser besteht, hat 
S c h w e d e Untersuehungen fiber das Verhalten von trockenen Salzen gcgen 
eine mit Wasserdampf gesattigte Atmosphare angestellt, indem die ge- 
trockneten und fein gepulverten Salze entweder ffir sieh allein oder mit 
noeh anderen Salzen gemeinschaftlich nnter einer Glasgloeke iiber Wasser 
stehen gelassen und alle 2--3 Tage gewogen wurden. Es ergab sich~ dal~ 
die ttygroskopicit'~t mit fortschreitender Wasseraufnahme geringer wird, dab 
dieselbe bei den verschiedenen Salzen sehr ungleich: ffir Schweinsblase und 
Eiwei$ viel geringer als ffir Salze ist, parallel der Temperatur geM, abet 
in keiner Beziehung zur WasserlSslichkeit der betreffenden Substanzen steht. 
Auch kann die ttygroskopicit~t des einen Salzes durch die Anwesenheit 
eines anderen unterdrfickt werden. Einige Substanzen wie das Kupfer- 
vitriol, die ihr Kristallwasser an der Luft bewahren~ fiben jedoeh in fenehter 
Luft keine hygroskopische Wirkung aus. Beim Ve~:gleich mit den Grahamsehen 
Untersuchnngen ergibt sich eine hinreichende ~bereinstimmung~ indem alle 
die Stoffe, welehe raseh diffundieren, aueh eine starke Wasseranziehung 
zeigen. B u e h h e i m  s i eh t  d a h e r  die S a l z l S s u n g e n  als H y d r a t e  
an, indem er die Wasseranziehung nnd die Misehung mit Wasser nicht 
yon der ehemisehen Affinitat unterseheidet. 

Um weitere Aufsehli]sse fiber den Prozel~ der Endosmose zu erhalten, 
hat O l e e h n o w i e z  andere als animal% nicht organisierte Seheidew~nde 
benutzt, n~mlich die ehemiseh und physikaliseh ganz homogene Haut, 
welche beim Eintroeknen yon Kollodium gebildet wird. Dis ffir KoehsaIz, 
Chlorkalium, ~atriura- und Kaliumsulfat und Magnesiumsnlfat gefundenen 
Gewichtszunahmen zeigen~ da$ die Substanzen mit starker HygroskopicitS~t 
oder grof~er DiffusibilitKt ein niedriges~ die .t.~brigen ein hohes endosmotisehes 
Aquivalent besitzen, die endosmotisehen Aquivalente sich also nmgekehrt 
wie die Affinitaten der Salze zum Wasser verhalten. 

Daraus entwiekelt B. folgende Theorie der Endosmose: Dis Membran 
n i m m t  auf  der  e i nen  S e i t e  W a s s e r  auf~ das ihr  auf  der  an-  
de ren  Seite yon dem mi t  der Membran  in B e r t i h r u n g  be f ind -  
l i chen  S a l z e  e n t z o g e n  wi rd ,  sodas ein bestandiger einfacher Strom 
von dem Wasser durch dls Blase hindureh naeh dem Salze start hat. Das 
Salz dagegen, das sieh nicht wie das Wasser mit der Substanz der Blase 
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verbiuden, sondern nut durch deren CapillariJffnungen hindureh dringen 
kann, wird den Widerstand der Blase tlberwinden, wenn die Affinitat des 
Salzes zum Wasser groi~ ist, ist dagegen die Affinit~t des Salzes zum 
Wasser gering oder mit anderen Worten die Diffusion langsam, so kann 
das Salz zwar ans der ~embran Wasser aufnehmen, aber die Salzliisuug 
nur sehwer dureh die Capillaren der Blase hindurchbringen: je porSser und 
je weniger dieht die Haut ist, um so geringer ist das endosmotische ~_qui- 
~-alent. Mit dieser Theorie stimmen, wie ausffihrlieh dargelegt wird~ die 
Experimente L u d w i g s  und C l o e t t a s  ebensogut tiberein wie mi~ der yon 
L u d w i g  adoptierten B r t i c k e s e h e n  Theorie. 

Entgegen der Ansieht Au b e r t s stimmt B. C1 o e t t a bei, dali die endos- 
motischen Aquivalente yon Einflu~ auf die abfiihrende Wirkung maneher 
Salze seien. Dieselben werden im Darmkanal wegen ihres geringen Diffn- 
sionsvermiigens nut langsam resorbiert, gelangen mit ziemlieh vie]era Wasser 
in den unteren Tell des Darmkanals~ weleher gewShnlieh einen konsistenterea 
Inhalt hat und werden so aus diesem sehnell entleert. 

12. tI. W a g n e r ;  De effectu natri sulfurici. Diss. Dorp. 1853 
Vergl. die folgende Abhandlung. 

13. B u c h h e i m ,  ~ber  die Wirkung des Glaubersalzes. Arch. 
d. physiol, tIeilk. 13. Jahrg. p. 93. 1854. 

Enth~ilt die Untersuehungen yon Wagner (12) und die Ausfiihrung 
der bekannten Theorie fiber die ~r der Salze der Glauber- 
salzgruppe. Die Besehleunigung der peristaltischen Bewegung und das 
geringe Diffusionsvermiigen seien zwei Hauptfaktoren fiir die abftihrende 
Wirkung. Die Menge des mit dem Glaubersalz aufgenommen Wassers hat 
keinen EinfluI~ anf die Wirkung. Die Angabe yon A n b e r t ,  da~ das 
Glaubersalz naeh der Injection in das Blut durch Einwirkung auf die Nerven 
des Darmkanals besehleunigte Bewegungen des letzteren hervorruft~ wird auf 
Grund yon Versuchen an Hunden~ denen das Salz in die Venen ein- 
gespritzt wurde, ftir unriehtig erkt~rt. - -  Wenn nach abfiihrenden Glauber- 
salzgaben die Stuhlentleerungen dutch Opiumtinetur oder Morphin~ die 
beide gleieh wirksam sind, oder dutch Gerbs~ure unterdriiekt werden~ so 
geht welt mehr (die dreifaehe Menge) Glaubersalz in den Ham fiber als 
ohne diese Mittel. 

Die Ansieht yon Aub ert~ daI3 die zugefiihrte Wassermenge keinen Ein- 
flul] auf die Wirkung des schwefelsauren Magnesiums ausitbe, wird auch 
fiir alas Glaubersalz best~itigt. 

Glaubersalz (15 g) mit Koehsalz (5 g) gegeben, wirkte starker als 
Glaubersalz allein. Dureh die Gegenwart des letzteren wurde der Durch- 
gang des Koehsalzes durch den Organismus in keiner Weise gestSrt. 

14. G e r l a c h ~  De maniti vi et indole. Diss. Dorp. 1854. 
Versuehe an sieh selbst. - -  Der Mannit wirkt wie das Glaubersalz in- 

folge seines geringen Diffussionsvermiigens abfiihrend. Eine Gabe yon 
30 g braehte starke Stuhlentleerungen hervor. Naeh dem allm~ihliehen 
Einnehmen yon im Ganzen 105 g land sieh im Harn kein ~[annit (vergl. 
dagegen Wi t t% unter Nr. 89). In den fliissigen Faeces land sieh naeh dem 
Einnehmen yon 45 g Mannit nur eine sehr geringe Menge Mann:it. Von 
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einer Bildung yon Milehsiiure im Darm h~tngt die Wirkung des Mannits 
nicht ab, denn Zucker~ in grol~en Mengen (500 g) genommen, bringt keine 
Durchf~lle, sondern im Gegenteil verlangsamten Stuhlgang hervor, obg]eieh 
in diesem Falle sich viel Milchs~ure gebildet haben mii~te. 

Andere wirksame Bestandteile liei~en sich in der Manna nieht nach- 
weisen. 

15. G u l e k %  De vi magnesiae ustae alvum purgante. Diss. 
Dorp. 1854. 

Calcium- und Magnesiumbestimmungen im normalen Harn yon 
Menschen. Das yon B o e c k e r beobachtete verminderte Auftreten dieser 
Erdalkalien im Harn nach dem Genul~ yon Zucker h~ingt nicht yon einer 
verminderten Riickbildung (Mauser) der Kiirperbestandteile (Boecker), sondern 
wahrscheinlich yon einer infolge verminderten Appetits geringeren 
Nahrungsaufnahme ab. 

Die Magnesia (MgO) wirkt abfiihrend in Gaben yon 2 g. Die 
Wirkung h~ingt yon der Bildung l~isllcher Salze im Magen - -  wahr- 
seheinlich des milchsauren Magnesiums - -  ab, yon deneu sieh ein Tell in 
den Faeces wiedel"findet. Iqach Gaben yon 1,5--2,5 g Magnesia ging 
etwa 0~1 g in den Ham fiber. Zneker erhSht die abffihrende Wirkung 
der Magnesia (MgO); das milchsaure Magnesium wirkt starker als die 
entspreehende Menge ~agnesia. Die letztere (Mg0) wirkt langsamer als 
das Glaubersalz. 

16. t t  a rz  e r, Meletemate quaedam de endosmosi~ Diss. Dorp. 1855. 
Beitr~ge zur Lehre yon der Endosmose. Arch. f. phys. tteilk. 
15. J~hrg. p. 194--247 1856. 

Es werden yon einer grol]en Anzahl yon Salzen die endosmotischen 
Aequivalente im Sinne voa J o l l y  and die Beziehungen zwischen den 
letzteren and der Affiuit~t der Salze zum Wasser (Hygroseopieit~t) untersueht. 

17. B u c h h e i m ,  Uber die Bedeutung des DiffusionsvermSgens 
fiir die entziindungserregende Wirkung einiger Stoffe. Arch. f. phys. 
t t e i lk ,  14. Jahrg. p. 230~ 1S55. 

Je grSBer das DiffusionsvermSgen ist~ desto leichter dringen die Stoffe 
in das Gewebe ein und verursachen dureh Wasserentziehung Entziindnng 

18. K e r k o v i u s ,  De magnesiae ejusque salium quorundam in 
tractu intestinali mutationibus. Diss. Dorp. 1855. 

In Versuchen~ die Verf. an sich selbst anstellte~ brach~en 3- -4  g 
Magnesia (MgO) keine~ 5 g geringe and erst 6 g reiehliche Darm- 
entleerungen hervor (vergl. 14). Die Magnesia und das milchsanre Mag- 
nesium erseheinen in den Faeces als Carbonate. Milehs~ure f~nd sich in 
diesen nieht. Das yon Guleke  (14) darin gefundene 15sliche Magnesium- 
salz ist Magnesiumdoppelearbonat. 

Die yon Aube r t  gefundene Tatsache wird best~tigt, da~ naeh der Ein- 
verleibung yon schwefelsaurem Magnesium in den Magen im Verh~ltnis zur 
Menge der Schwefels~ure mehr Magnesia mit den Faeces als mit dem Itarn 
entleert wird, and umgekehrt, in dem letzteren mehr Schwefels~ure auftritt~ 
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als zur Neutralisation der auf diesem Wege gleiehzeitig in vermehrter Menge 
ausgeschiedenen Magnesia erforderlich ist. 

19. M a g a w l y ,  De ratione qua nonnulli sales organici et unori- 
ganiei in tractu intestinali mutantur. Diss. Dorp. 1856. 

Versuehe an sieh selbst. Wie die Magnesia (MgO) und das milch- 
saure Magnesium (vergl. Nr. 18) werden auch andere Salze des letzteren 
and des Calciums im Darmkanal in Carbonate umgewandel% und zwar 
leieht die ~ein-, ~pfel- und milebsauren Sahe, denen sich das Magnesium- 
oxalat und Magnesiumchlorid ansehliei~en. Schwerer erleideu die bernstein- 
und die benzo~sauren Salze der genannten beiden Erdalkalien diese Um- 
setzung~ w~ihrend das Calciumoxalat and das Magnesiumsulfat nur sehr 
wenig und das Ammonium-Magnesiumphosphat (Tripelphosphat) gar nieht 
in Carbonate umgesetzt werden. 

B e i  der Digestion tier weinsauren, eitronensauren, ~pfelsauren, milch- 
sauren and oxalsauren Salze des Calciums~ Magnesiums und 5~atriums mit 
der Substanz zerkleinerter tieriseher Organe und versehiedener Sekrete 
(Pankreas, Darmschleimhaut~ Leber~ Milz, Him, Muskeln~ Blut~ Gall% 
Speiehel yon Sehweinen~ Rindern und K~lbern) trat in vielen F~illen 
Garung ein, dureh welche Kohlens~are gebildet wurde. Meist begann die 
Gasentwieklung naeh 2 Stunden, w~hrend ein fauiiger Gerueh sich erst 
naeh 8--14 Stunden einzustellen pflegte. 

Pankreas und Darmsehleimhaut bewirkten eine lebhafte G~irung des 
weinsauren and ~ipfelsauren Calcium% des weinsaureu Magnesiums (nieht 
des Seignettesalzes), der eitronensauren and iipfelsauren Salze. Ameisen- 
saures~ buttersanres and baldriansaures Natrium werden bei der Bertihrung 
mit der Darmsehleimhaut des Sehweines nieht in Carbonate umgewandelt, 
obgleieh G~rungse~seheinungen (Gasentwieklung)auftraten. Untersuehungen 
des Hams naeh dem Einnehmen der Salze einzelner organiseber S~iuren 
(Citronen-, Wein- Apfel-, Bernstein-, Oxal- Benzo~s~iure) im Ansehlul] an 
die Versuche yon P i o t r o w s k i  (29). Naeh ~ipfelsaurem Calcium wurde im 
Ham Apfels~ure and Bernsteins~iure nicht gefunden. 

In Darmsehlingen yon Katzen wurden eitronensaures Magnesium and 
~pfelsaures Calcium bis auf einen Fall in 3--6  Stunden grSl]tenteils in 
Carbonate umgewandelt. 

20. D u h m b e r g ,  De effectu magnesiae sulfurieae. Diss. 
Dorp. 1856. 

Vom kristallisierten Glaubersalz waren an Verf. 8- -9  g ohne Wirkung, 
10 g erzeugten Neigung zum Stuhlgang~ die unterdrtiekt werden konnte; 
15 g wirkteu sieber, Zusammenstellung der Scbwefelsiiuremenge des nor- 
tauten Hams und der naeh dem Einnehmen yon Glaubersalz in den Ham 
iibergegangenen Sehwefels~ure. Besffitigung der Resultate yon A u b e r t  und 
K e r k o v i u s  (18) tiber das Verh~iltnis zwisehen der im tIarn naeh dem Ein- 
nehmen yon Bittersalz ausgesehiedenen Sehwefels~ure- und Magnesiummenge. 

21. S t a d i o n ,  Symbolae quaedam ad processus endosmotici 
cognitionem. Diss. Dorpat 1856. 

Im ersten Teil mannigfach variirte Versuehe fiber das Wasser- 
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anziehungsverm~igen zahlreicher Salze der Alkali- und Erdalkalimetalle 
iihnlich wie die Versuche yon Schwede (9)~ nur mit jedem Salz fth" sich. 

Im zweiten Teil osmotische Versuehe zur Bestimmung der Aequivalenz 
zwischen Wasser und Salzen. 

Aus seinen umfassenden Untersuehungen letter Verf. folgende S~tze ab: 
i. Die Endosmose ist eine dureh die ~Iembran modifieierte Diffusion" 
2. Es gibt Gruppen yon Salzen, welchen bet der Endosmose sehr 

~ihnliche Wassermengen entsprechen, indem die S~ure, welche das Salz 
bildet, auf die Diffusionsverhaltnisse yon dem grOI~ten Einflug ist. 

3. Je leichter diese S~ture diffundiert, desto geringer ist die Wasser- 
menge, durch welche das Salz compensiert wird und umgekehrt. 

4. Die yon J ol ly  angenommenen endosmotischen Aequivalente existieren 
nieht. 

5. Der Einflul~ der Temperatur ist versehieden nach der Besehaffenheit 
des Salzes und vielleicht auch der Membran. Bald befSrdert jene den 
Durchgang der Salze dutch die Membran, bald vermehrt sie die Menge des 
Wassers~ durch welches das Salz compensiert wird~ bald tut sie beides 
zugleieh undis t  endlich in anderen F$11en (NH4C1 und NaC1) ohne jeden 
Einflul~. 

6. Die Dicke der Membran ist yon geringer oder gar keiner Be- 
deutung ftir die Endosmose, im Gegenteil, es hSngt alles yon der Dichtheit ab. 

7. Der endosmotische Vorgang gibt uns das beste Mittel, um die Dicht- 
heit verschiedener Membranen zu bestimmen. 

2'). B u c  h h e l m ,  LTber die Bildung kohlensaurer Salze im Darm- 
kanal. Arch. f. physiol. Heilk. 16. Jahrg. p. 234, 1857. 

Zusammenfassende Darstellung der Untersucbungen yon (Gul eke (15), 
K e rkov ins  (18) und M ~ g a w l y  (19). Auf eine ausreiehende Erkliirung fiir 
die Umwandlung vieler Salze im Darmkanal in Carbonate wird vorl~ufig 
verzichtet. Die Bildung des Magnesiumdoppelearbonats im Darmkana! 
(vergl. 18) gibt Aufsehlul~ tiber die abftihrende Wirkung der meisten 
Magnesiumsa!ze. W~hrend die Calciumsalze in einfaches~ in Kohlen- 
siiure schwer liislicbes Carbonat umgewandelt werden und sleh in dieser 
Form indifferent verhalten, wirkt das Magnesiumbicarbonat wie das sehwefel- 
saure Natrium. 

III. R e s o r p t i o n  u n d  A u s s c h e i d u n g  der  A l k a l i e n  ( K a l i u m ,  
N a t r i u m ,  A m m  o n i a k )  und  d e r  a l k a l i s c h e n  E r d e n  ( C a l c i u m ,  

Magnes ium) :  

23. C. W a g n e r ,  Experimenta de excretione calcariae et mag- 

nesiae. Diss. Dorp. t355. 
In Versuchen an sich selbst land W., dat~ das Einnehmen yon Citronen-, 

Wein- und Bernsteins~ure, die im Organismus oxydiert werden, sowie yon 
kohlensaurem NatTium keinen Einfinl~ auf die Ausscheidung des Kalkes und 
der Magnesia durch den Ham hat. Nach m i l e h s a u c e m  Calc ium geht 
absolut und rolativ nur eine sehr geringe Menge yon Calcium in den tiarn 
fiber. Auch das Magnesium tritt im letzteren nach einer solchen Zufuhr 
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yon milchsaurem Calcium nicht in grSfierer l~Ienge auf. C h l o r m a g n  es ium 
veranlal~t eine vermehrte Aussehcidung yon Magnesium und aueh in geringem 
MaBe yon Calcium. Nach Chlorcalium wird auch die Magnesiummenge im 
ttarn vermehrt. Beide Salze zusammen gegeben bewirken eine Vermehrung 
bolder Basen; doeh zeigte sich zwisehen den l~engen derselben kein Zu- 
sammenhang. 

Ein Hund ging naeh tier Einspritzung einer LSsung yon 0,5 g Chlor- 
magnesium in 15 ecru Wasser in die Jngularveno unter Erstickungs- 
erscheinungen bald zugrunde; yon einem anderen wurde 0,5 g Chlor- 
calcium gut vertragen. 

24. Ph- W i l d e ,  Disquisitiones quaedam de alealibus per urinam 
excretis. Diss. Dorp. 1855. 

Die Chloralkalien (KCI, NaCI, N H4 Cl) werden binnen 24 Stunden 
aus dem KSrper ausgeschieden. Das NaCl scheint im letzteren am liingsten 
zu verweilen; doch war der betreffende Versuch nicht ganz gelungen. Nach 
der Zufuhr yon NH4CI war die Menge des Kaliums und I~atriums im Ham 
bedeutend vermehrt. Es veranlaft namentlieh eine vermehrte Kochsalz- 
ausseheidung. S c h w c f e l s ~ u r e  und P h o s p h o r s ~ u r e  veranlassten nur 
einen geringen Zuwaehs der Menge der Alkalien im Ham, obgleieh die 
S/iuren vollst/indig resorbiert wurden. 

25. K S r b e r ,  Beitr/ige zur Kenntnis des Ubergang'es der Kalk- 
und Magnesiasalze in das Blur. Diss. Dorp. 1861. 

Vergleicht man die mit der gleichen Nahrung (Brot und Milch) eingeftihrten 
und im Ham wieder crseheinenden Calcium- und Magnesiummengen, so zeigt 
cs sich, daft entsprechcnd der griii]eren Liinge des Darmkanals ein Kaninehen 
auf 1 kg K~irpergewicht 11 Mal mehr Erdphosphate ausschied (12 Mal mehr 
CaO und 10 real mehr MgO) als I kg Hund, w/ihrend die Har:aquantit~it 
auf 1 kg berechnet bei beiden Tieren fast genau die g[eiche war. - -  

Nach Zusatz der Salze der beiden Erdalkalien zur 1Yahrung yon 
Kaninchen steigt die Menge derselben im Harn, und zwar bei Darreichung 
des einen aueh die des anderen (CaO nach MgO und MgO nach CaO.)~ 
Knochenftitterung beim ttunde veranlal]te keine vermehrte Ausscheidung 
yon Erdphosphaten dureh den Harm 

Nach der Injection yon schwefelsaurem Magnesium in das Blur, was 
veto Hunde gut vertragen wurde, konnte der griifite Tell der Magnesia 
im ttarn wiedergefunden werden. Bei tier Injection von Chlorcalcium starb 
das Tier. 

26. L o h r e r ,  Uber den Ubergang der Ammoniaksalzc in den 
Ham.  Diss. Dorp. 1862. 

Prilfung der Methoden zur Ammoniakbestimmung. Es wurden in 
20 Tagen t~iglich im Durchschnitt 0,4426 g 1~H3 im nermalen Harn ent- 
leert. Nach deln Einnehmen yon 7,5 g Chlorammonium, entsprechend 2,3707 g 
NH3 wurden im Harn mehr ausgeschieden. 

in Versuch 1 in 3 mal 24 Stunden 0~7693 g 
,~ ~ 2 ,, 2 ,, 24 , 1,5169 ~ 
~ ~ 3 ,, 5 . 24 . 2,4858 ~ 
~ , 4 ,; 4 ~ 24 , 2,9145 ,, 
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5~aeh sehwefelsaurem Ammon warden in 2 Versuehen wihrend 
4 and 3 Tagen 94 Proz. 5IH3 ausgesehieden. Naeh citronensaurem 
Ammon waren nach 5 Tagen erst 65 Broz. des Ammoniaks unsgeschieden; 
der Ham blieb sauer. - -  

27. R e i n s o n ,  Untersuehungen tiber die Ausscheidung des Kali  
and Natrons durch den Harm Diss. D o r p .  1864. 

Die dem Kiirper (in Versuehen am Hunde) zugeffihrte bTatronmenge 
wird am sehnellsten und vollst~ndigsten nach dem Einnehmen yon phosphor- 
saurem and essigsaurem ~atrium dutch den Ham ausgesehieden; dann 
folgt das sehwefelsaure iNatrium; am unvollst~indigsten zeigt sich die Aus- 
seheidung des Natrium in den Versuehen mit Kochsalz. Alle 4 ~atrium- 
salze vermehren auch die Ausscheidung des Kaliums dutch den Harn, wie 
es B o e e k e r  zuerst ftir das Natriumphosphat gefunden hatte. ,Es wird also 
dem Kiirper Kali entzoffen ~. 

IV. V e r h a l t e n  d e r  S ~ u r e n  i m  O r g a n i s m u s .  

28. E y l a n d t ,  De acidorum sumptorum vi in urinae acorem. 
Diss. Dorp. 1854. 

Die Mineralsiuren (H.~S04, HN03, H3P04 u. tiC1) sowie auch die 
organisehen S~iuren (Wein-, Citronen-, Bernstein- and Benzo~s~ure) bewirkten 
in Versuchen, die Verf. an sieh selbst ausftihrte, eine verstirkte sanre 
Reakfion des Hams, wie bereits Benee  J o n e s  fiir die Sehwefelsiure and 
Weins~iure naehgewiesen hatte. Die Zunahme der Siuremenge in 24 Stunden 
entsprach im Mittel aus allen Versuchen 

ftir Salpetersiure 1,00 KHO 
, Phosphorsaure 0,75 , 
, Salzsiure 0,61 , 
,1 Schwefelsiure 0,38 1, 
,, Benzo~s~iure 0,69 ,, 
,, Citronens~ure 0,67 , 
,, Weinsiure 0,55 ,, 
,, Bernsteinsiure 0,54 ,, 

27. W. C l a r e ,  Experimenta de exeretione 
urinam. Diss. Dorp. 1854. 

aeidi sulfuriei per 

Verf. besfimmte an sieh selbst die Sehwefels~iuremenge des Harns 
unter normalen Verhiltnissen bei Fleisch- and vegetabiliseher hTahrung, im 
Hungerzustande, in der Ruhe and bei Bewegung and k0rperlieher An- 
strengung, sowie naeh Zufuhr yon Alkalien. Bewegung und Arbeit ver- 
mehrt nicht die Sehwefelsiure des Harris. Aueh die Alkalien seheinen auf 
dieselbe keinen Einflul] auszniiben. 

Die -con B o e e k er angegebene Vermehrung der Sehwefelsiure des Harns 
nach Zufuhr yon Fiinffach-Schwefelanfimon h~ingt yon einer Beimengung 
yon Sehwefelmilch ab, welche naeh Krause (vgl. Nr. 34) ein vermehrtes 
Auftreten yon Schwefelsiure im Harn veranlaiit. 

30. P i o t r o w s k i ,  De quorundam aeidorum organicorum in 
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organismo humane mutationibus. Diss. Dorp. 1856. Vgl. die folgende 
Abhandlung. 

31. B u ch h e i m, Uber den Ubergang einiger organischen S~iure n 
in den Harm Arch. f. physiol. Heilk. 16. Jahrg: S. 122. 1857. 

Enth~ilt die Untersuchungen yon P i o t r o w s k i  (30). Sehlie~t an die 
entsprechcnden Untersuehungen von W Shier an. Methoden zum quantitativen 
INachweis organiseher S~uren. Ci t ronens~ure~ welehe im freien Zustande 
oder in Form ihrer Salze gegeben wurde, liefi sieh nieht einmal spurweise 
im Harn naehweisen. Ebenso verhielt sieh die B e r n s t e i n s ~ u r e .  Von 
tier Oxa l s~ure  (naeh 3,5--5,6 g im freien Zustande oder als Natriumsalz 
genommen) gingen 8--14 Proz., als Calcinmsalz genemmen, aber nur 
1,4--1,6 Proz., yon der W e i n s a u r e  1,5--5,0 Proz. (naeh 4--40 g) in 
den Ham fiber. Ob diese S~uren in freiem Zustande oder als Salze ge- 
geben wurden, war, entgegen den Angaben yon W Shl el', ohne besonderen 
Einfinl~ auf ihren unver~tnderten Ubergang in den Ham. Die meiste 
Weins~ure land sieh im letzteren nach dem Einnehmen yon Seignettesalz, 
durehsehnittlich 5 Proz. Nach Eisen- und Nickelweinstein ging keine 
Weins~ure in den Harn fiber. Veto Nickel wurden im letzteren nur 
Spuren gefunden. Benzo~s~ure, in Gaben yon 10--30 g, aueh als Eisen- 
salz genommen~ schien vollst~ndig in Hippurs~iure fiberzugehen. Die letztere 
geht unver~tndert in den Harn fiber. 

32. W u l f f i u s ,  Uber den ~achweis der Salpeters~ure im Harn. 
Diss. Dorp. 1861. 

Im Ansehlnl] an die Untersuehungen yon B e nee J o n e s. Methoden zur 
Bestimmung der Salpeters~ure. Der normale IIarn enth~lt geringe Mengen 
dieser S~ure, welehe aus den vegctabilisehen Nahrungsmittein und besonders 
aus dem ]~runnenwasser stammen. Ammoniak wird im Organismus nicht 
zu Salpeters~iure oxydiert. 

33. B u c h h e i m ,  Uber die Ausscheidung der Sguren durch die 
Nieren. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd, 127 p. 326. 1876. 

Die dem Organismus direkt zugeffihrten oder aus den S~uren sich 
bildenden Salze kSnnen durch das Eiweil] gespalten werdcn. Es entstehen 
dabei einerseits Alkali- und andererseits Saurealbumin, welehe in den bTieren 
dureh Diffusion zerlegt werden. Wenn phosphorsaures Calcium in den 
Harn abergeht, so masse man annehmen, da~ die Phosphorsgure und das 
Calcium an verschiedenen Stellen der ttarnkan~tlehen ausgesehieden werden. 
In den Labdrfiseu werde aus S~urealbumin Salzs~ure abgesehieden. In 
den Nieren werdc bei(les abgeschieden, aus S~urealbumin S~ure~ aus Metall- 
albumin Basen. 

V, Z u r  F r u g o  t i b e r  d i e  B i l d u n g  y o n  S ~ t u r e n  a u s  
S c h w e f e l  s o w i e  a u s  c h l o r -  o d e r  s c h w e f e l h a l t i g e n  

V e r b i n d u n g e n  i m  O r g a n i s m u s .  

34. K r a u s e ,  De transitu sulfuris in urinam. Diss. Dorp. 1853. 
Naeh dem Einnehmen yon Schwefelblumen und Schwefelmileh fund 

u in Versuehen an sieh selbst~ entsprechend der Angabe von Griff i th~ 
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die Sehwefelsaure des Hams bedeutend vermehrt. Diese Umwandiung 
wird in tier Weise erklgrt, dag im Darmkanal dureh die Einwirkung tier 
Alkalien zun~ehst die Sehwefelverbindungen der letzteren entstehen nnd 
diese dann naeh ihrem ~bergang in das Blut zu Schwefelsgure oxydiert 
werden. Daher fand sieh naeh dem gleiehzeitigen Einnehmen yon 
Sehwefel nnd kohlensaurem Natrium mehr Sehwefels~nre im Ham, als 
wenn Sehwefel allein oder mit OI genommen wnrde. 

85. T r s o c h t e n b e r g ,  Zur Frage tiber die Neutralisation tiber- 
sehiissiger Alkalien im Blute. Diss. Dorp. 1861. 

Da das Einnehmen grSgerer N[engen yon S~turen leieht Verdaunngs- 
st~3rungen herbeiffihrt, s o  entsteht die Frage, ob nieht zur Neutralisation 
yon Alkalien im Blute Stoffe benutz~ werden kSnnen, aus welchen im 
Organismus durch Oxydation S~uren gebildet werden. Aufziihlung vieler 
dabei in Betracht kommender, insbesondere geschwefelter und gechlorter 
Verbindungen. U n t e r s c h w e f l i g s a u r e s  N a t r i u m  geht zum Tell als 
Schwefels~ture, zum Tell nnveri~ndert in den Ham fiber. A n d e r t h a l b -  
e h l o r k o h l e n s t o f f  7 der in grogen Gaben (2 real zu jc 4 g) einen ransch- 
~thnliehen Zustand bedingte, veranlal~te keine Vermehrung der Chloride des 
Hams. Ein grol]er TeiI dieser Substanz land sich in den Faeces. 

36. t t S p p e n e r ,  Uber die Zersetznng einiger Schwefel- and 
Chlorverbindungen im Organismus. Diss. Dorp. 1863. 

Versuche an sieh selbst. A t h y l s e h w e f e l s a u r e s  N a t r i u m  a n d  
C a l c i u m  sowie m e t h y l -  und a m y l s c h w e f e l s a u r e s  K a l i n m  ~.er- 
mehrten nieht die an Basen gebundene Schwefelsaure des Hams. Im 
letzteren normal tiiglich im Mittel 2,1174 g S03. w~thrend der Versuche 
1,9832 g. 

Vom ~thylschwefelsaurcm Natrium fanden sich 83,0 Proz., vom ~thyl- 
schwefelsaurem Calcium 70~5 Proz, yore methylschwefelsaurem Kalium 78~6 
Proz. und veto amylschwefelsaurem Kalium 8377 Proz. des mit diesen Salzen 
aufgenommenen Sehwefels im gebundenen Zustande im Itarn, so dal~ also 
diese gepaarten Sehwefels~iuren nur in unver~tndertem Zustande in den Ham 
iibergehen. Von der Sehwefels~iure des Calciumsalzes fanden sieh in den 
beiden Versuchen zusammen 672 Proz. in den Faeces. Von dem Calcimn 
gingen 15 Proz. in den Ham fiber. Naeh dem Einnehmen yon u n t e r -  
s c h w e f l i g s a u r e m  Na t r i um  findet sieh fast die ganze Menge tier aus dem 
Salze entstehenden Sehwefels~ure im Harn. Nut 8 Proz. des Salzes gingen 
unveriindert in den Ham fiber. Bei grSgeren Gaben geht prozentnal weniger 
in den ttarn fiber~ well dann ein Teil des Salzes dureh den Darm entleert wird. 

Nach st~trkerer Bewegung und im Fieber bei einem Pneumoniker 
wurde nieht weniger, sondern eine grSgere Menge des Salzes nnver~tndert 
im Earn gefunden. 

S c h w e f l i g e  S~iure, in Fm~a des sauren Natrimnsalzes genommen~ 
ging in ganzer Menge in das Blut tiber und wurde hier fast vollst~ndig 
zu 8ehwefels~ture oxydiert. Ebenso verhNt sich das s a u r e  s e h w e f H g -  
s au re  A l d e h y d a m m o n i a k .  Nur 0,8 Proz. der sebwefligen Sgure 
fanden sich nieht oxydiert im Ham. 

Nach X a n t h o g e n s a u r e m  K a l i u m  (C2Hs.0--CS--SK) dauerte die 
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Sehwefelausscheidung raehrere Tage. Auch unvergndertes Salz land sieh 
im ttarn. Aui/erdem trat H2 S ira ttarn auf. Der t)bergang yon sehwefliger 
S~ture und yon HuS in den Harn seheine gegen die Annahme yon Ozon 
im Blute zu spreehen. 

, T r i c h l o r r a e t h y l d i t h i o n s a u r e s  '~ N a t r i u m  = T r i eh lo r r ae thy l -  
s u l f o n s a u r e s  N a t r i u r a  verraehrte nieht die Schwefels~iure des Harns. 

, T r i e h l o r m e t h y l d i t h i o n c h l o r i d  r ~ T r i e h l o r r a e t h y l s u f f o n -  
s~iurechlor id .  Am Hunde traten Chloride in vermehrter Menge im Harn 
auf. An sieh selbst fand Verf. keine Zunahrae der Schwefelsiture im Harn, 
der aber gebundenen Sehwefel enthielt, so dag aus dem Chlorid ira Orga- 
nisraus die Trichlormethylsulfonsaure entstanden zu sein seheint. 

T r i c h l o r e s s i g s a u r e s  N a t r i u m  wird im Organismus nur zura 
kleinsten Teil zersetzt. (Die Angaben yon L i e b r e i e h ,  dafi es im Organismus 
in Chloroform und kohlensaures Salz zerfNlt, stammt aus dem Jahre 1869). 

VI. J o d k a l i u m .  

37. H o l t e r m a n n ,  Experiment~ nonnullu de vi et effectu kalii 
jodati in digestionem ct nutritioncm felium. Diss. Dorp. 1851, 

Die Jodkaliurawirkung ist nicht van vorne herein rait der Jodwirkung 
zu verwechseln. Einzelne Gaben yon 0,1 g Jodkaliura oder Jodnatriura 
riefen an Katzen Appetitverlust~ Erbrechen rait Blur im Erbrochenen, 
Speiehelflul~, heftige Durchf~lle hervor. 

In einera Versuch erhielt die Katze: 
Vom 15.--19. November tiiglieh 2 mal 0,031 g Jodkalium. Befinden 

ungestSrt. Am 20. und 21. November t~glich 3 raal 0,031 g Jodkalium. 
Erbrechen~ Durehf~ille. Vom 22.--27.  November kein Jodkaliura. Das 
Tier hat sieh vollst~ndig ert~olt. Vom 28. November his 12. Dezember 
ffiglich 2 raal 0,031 g. Befinden ungestiirt. Am 13. Dezeraber 3 mal 
0~031 g. Wieder heftige Magen- und Darraerseheinungen. 

In derselben Weise wiederholten sieh diese Erscheinungen bei der 
Fortsetzung des Versuchs nach 3 ran1 0~03l g Jodkalium und blieben nach 
2 mal 0,031 gaus .  

Ein Einflug auf die respiratorisehe Kohlens~ureausscheidung~ die raiitelst 
eines besonderen, yon B u e h h e i r a  konstruierten Respirationsapparates be- 
stirarat wurde, lie~ sich bei kleinen Gaben nieht naehweisen. Chlornatrium, 
Brorakaliura und Chlorammoniura riefen in 10--20 raal griiiieren Gaben 
keinerlei Erseheinungen yon Seiten des Verdauungskanals herver. 

38. L. S t r a u c h ,  Meletemata de kalio jodato. Diss. Dorp. 1852. 

T~igliehe, raonatelang fortgesetzte GaLen yon 0~031 g Jedkaliura pro 
1 kg KSrpergewicht brachten an Hunden keineflei Wirkung auf die Er- 
n~hrung hervor. Auf den Mensehen iibertragen wiirde das einer Mange 
yon 2,0 g entspreehen~ welche der in der Praxis gebr~iuchlichen Gabe 
gleiehkommt. Im Magensaft fand sich, entgegen der Angabe yon Lued i cke  
naeh der Zufuhr yon Jodkaliura keine freie Jodwasserstoffs~ture. Magensaft 
voni Hunde bewirkte nach Zusatz yon Jodkalium und sehwefels~ure- 
haltiger St~rke keine Jodreaktion. 
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39. A r r o n e e t ,  De jodii et kalii jodati effectuum diversitate. 
Diss. Dorp. 1852. 

Zusammenstellung (aus der Literatur) der bei innerlichem Gebrauch 
von Jodkalium einerseits und freiem Jod in Form der Jodtinktur und der 
Lngolscheu Ltisung audererseits anftretenden Erscheinungen, welehe besonders 
in Magendarmaffektionen bestehen, die sich zur Gastroenteritis steigern 
kSnneu. Beim Gebrauch yon freiem Jod treten diese Erscheinungen nut 
viel leichter und intensiver ein. Die Wirkung der Jodd~mpfe br!ngtKopf- 
sehmerz, Sehwindel, Ohnmaehten, Bronchitis hervor. Andere Wirkuagen, 
wie Salivation, Atrophie der Mamma und der Geschlechtsdriiseu werdeu dem 
3odkalium mit Unrecht zugeschrieben. 

40. H e u b  e l, Pharmakologische Untersuehungen fiber das Ver- 
halten versehiedener 0rgane zur Jodkaliumresorption. Diss. Dorp. 1865. 

Die yonden Orgaaen anfgenommenen Jodkalinmmengeu sind zum Teil 
yon der seit der Injection verflossenen Zeit abh~ingig, dagegen nieht you 
der GrSIBe der Blutzufuhr zu den 0rganen, Auch siud sie nicht identisch 
mit der im Blute der 0rgane enthaltenen Menge. Nieren, Speicheldrtisen 
und Lungen resorbieren am meisten, geringere Mengen Leber, Milz~ Lymph- 
driiseu and Mnskeln~ verh~iltnism~ig am weuigsten d~s Paukreas. In 
keinem Falle konnte im Gehirn Jod nachgewiesen werden. Die beiden 
l'gieren eines Tieres enthalten oft sehr verschiedene Mengen yon Jod, soda~ 
znrzeit immer uur die eine in besonderer T~tigkeit zu sein scheint. 

Nach wenigen Stuuden linden sich 4/5 des Jodkaliums im tIaru, tier Rest 
bleibt sehr lange zurtiek (C1. B e r n a r d )  und wird langsam ausgesehieden. 

Beim Durchleiten yon Jodkaliuml6suug dutch das Gef~tl~system eines 
frisch getOtetea Tieres, zeigte sieh ein aualoger Jodkaliumgehalt der ein- 
zelneu Organe wie am lebendeu Tier. Die" ehemisehe and physikalische 
Qualit~t der 0rgane scheint daher dabei ma6gebend zu sein. 

41. S a r t i s s o n ,  Ein Beitrag zur Kenntnis der Jodkaliumwirkung. 
Diss. Dorp. 1866. 

Das tote Parenchym von Speieheldrtisen, welehe l~ngere Zeit in Jod- 
kaliumlSsung gelegen haben, besitzt nieht mehr die ibm im Vergleich zum 
Gehiru eigeuttimliche Affinit~t zum Jodkalinm (vgl. H e u b el uuter Nr. 40). 
Die Speicheldrtise eines mit Jodkalium geftitterten Hundes, dem der Speichel- 
nerv (Chordaast) durehsehuittea war, enthielt viel weniger Jod, als die Drfise 
mit intaktem Nerven. B u e h h ei m h~tte (i 856) darauf aufmerksam gemacht, 
dal~ menschlieher Speiehel mit Jodkaliumkleister und etwas verdiianter 
Schwefels~ure versetzt eine Jodreaktion gibt. S e h S n b e i n  machte sp~ter 
ohne die Angabe yon B u e h h e i m  zu kennen, die gleiehe Beo'baehtung und 
erkl~rte das Freiwerden yon Jod durch das Vorkommen yea Ammouinm- 
uitrit im Speichel. Der Jodschnupfen entsteht durch das freie Jod, welches 
aus dem Jodkalium auf der Nasensehleimhaut dureh die im Speiehel und 
Nasenschleim sieh findendeu salpetrigsauren Salze unter Mitwirkung der 
Kohlens~ure in Freiheit gesetzt wird. Jodkaliumkleister mit salpetrig- 
saurem Kaliam versetzt~ blaut sieh beim Durchleiten yon Kohlensaure 
sehr rasch. 
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Die Hautexanthcme rtihren wohl daher~ dali in den Hautdrtisen durch 
die daselbst sich findeuden freien Fetts~uren das Jodkatium zerlegt wird~ 
wie in einer Salbe. 

42. B u e h h e i m ,  Wirkun~ des Jodkaliums. Arch. f. exp. Path. 
u, Pharmak. Bd. III.  p. 104. 1874. 

"~ Bemerkungen fiber die Wirkungen der zur Kochsalzgruppe gehSrenden 
Stoffe. Aus dem godkalium wird im Blute dureh Oxydation Jod abge- 
schieden~ welches unter auderem die Gefagwande besonders der feineren 
Arterien und Capillaren reizt. Man kSnne annehmcn, dull zwischen der 
Reizung der Gef~gw~inde der Sehildriise und der Heilung der Hypertrophic 
der letzteren ein urs~iehlieher Zusammenhang bestehen miisse. Eiu Arterien- 
krampf bei Jodvergiftung ist yon E. Rose beobaehtet worden. 

VII. S c h w e r e  M e t a l l e ,  A r s e n  u n d  P h o s p h o r .  

43. G.v .  O e t t i n g e n ,  De ratione qua Calomelas mutetur in traetu 
intestinali. Diss. Dorp. 1848. 

Der Kalomet wird weder im alkalisehen Diinndarminhalt in Queck- 
silberoxydul (Rampoldi) ,  noeh im Magen dutch die Chlplide in Sublimat 
(Mialhe) umgcwandelt. Dagegen wird derselbe unter den verschiedensten 
Bedingungen yon Eiwei$ gelSst, wahrscheinlich als Queeksilberoxydalbu- 
minat, welches die Resorption in das Blut vermittelt. 

44. Z i m m e r m a n n ,  Meletemata de antimonio. Diss. Dorp. 1859. 

Der Brechweinstein bildet im Magen mit dem Kochsalz, Salmiak oder 
Chlorkalium keine Doppelchloride, wie Mialhe nnd Gries in ger annehmen. 

Die Doppelsalze des Antimons (Brechweinstcin und Schlippesches Salz) 
wirken an solehen K~irperstellen iitzend (Magen und Hautdriisen), an denen 
sich freie S~ure findet, dutch welche das Doppelsalz zersetzt und in die 
einfaehe, iitzende Verbindung fibergefiihrt wird. Durch die Einwirkung 
auf die Follikel tier Haut, deren Inhalt sauer ist, entstehen Pusteln, deren 
Spitze naeh Anwendung des Sehlippeschen Salzes (Na3SbS4-4-9tt~O) 
rot gefarbt ist, weil dieses Salz dutch S~uren unter Abschcidung yon Gold- 
sehwefel zersetzt wird. 

45. M a y e r ,  De ratione qua ferrum mutetur in eorpore. Diss. 
Dorp. 1850. 

Alle im Mageninhalt 18slichen Eisenpr~iparate werden bier in Eiweii}- 
verbindungen des Oxyduls oder Oxyds iibergefiihrt. Das erstere wird 
sehon im Duodenum in der Pylorusgegend, sowie die Reaktion alkaliSeh 
wird, durch den verschluckten Sauerstoff oxydiert. Die Schleimhaut ist 
hier durch Eisenoxyd gelbbraun gef~irbt. Die Ausseheidung des Eiuens aus 
dem Blut% aueh nach der direkten Injection in das letztcre, finder be- 
sonders im Darm statt~ and zwar nieht nur dutch die Galley sondern durch 
nile eiweii~haltigen Sekrete der Darmschleimhaut. Ein kleiner Teil des Eisens 
findet sieh im Harn, der grSl~te wird mit den Faeces in Form yon Schwefel- 
eisen entleert. 



32 I.O. SC~m~D~t~Ear 

46. V i o, Disquisitiones de remediis roboranfiMs. Diss. Dorp. l 85 I. 

Durch mehrt~giges Fasten heruntergebraehte Katzen erholten sieh 
raseher (Zunahme des K~rpergewichts), wenn sic nut Fleischnahrung er- 
hielten~ als naeh Zusatz yon Eisen und Chinin zu der letzteren. Diese 
Mittel, wdehe man fl'fiher zu den ~oboranfien rechnete, vermehren daher 
weder direkt die Ern~hrung, noeh ermSglichen sic eine bessere Verwertung 
der Nahrungsmittel. 

Der Versuch, eine Gewichtsabnahme der Katzen statt dutch Fasten 
durch tggliehe Gabon yon je 0~12 g K a l o m e l  ztt erzielen, miBlang, 
weil die Tiere rasch unter heftiger Diarrhoe, Salivation, foetor ex ore, 
Appetitverlust und al]gemeiner Hinfitlligkeit zugrunde gingen. Im Magen, 
Dfinndarm und minimal auch im Diekdarm fanden sieh Geschwtire, aber 
nieht im Munde; einmal diffuse Entziindung der Darmsehleimhaut und 
jedesmal eine abnorme Vet-mehrung der Gallenmenge. 

47. B i e l i c k i ,  Quaedam de metallorum albuminatibus eorumque 
effectu ad organismum animalium. Diss. Dorp. 1853. 

Das Kupferalbuminat ist eine Verbindung yon Eiweil~ und Kupfer- 
oxyd (in Uebereinstimmung mit L ieberkf lhn)  nnd nieht yon Eiwei]] und 
Kupfersalz (gegen Mitseherl ich).  Im Nagen wird das einem Hunde dutch 
eine Magenfistel in einem S~ekchen eingeffihrte Kupferoxydalbuminat zer- 
setzt, indem daraus allm~thlich das Kupfer verschwindet. Eine Katze ver- 
trug innerhalb eines Monats 28 g K n p f e r o x y d a l b n m i n a t  entspreehend 
1~I1 g Kupfersulfat ohne Sehaden. Erbreehen trat nur einzelne ~[a]e auf. 

Von einer anderen Katze wurden 6,8 g Q u e e k s i l b e r o x y d a l b u m i n a t ,  
welches 0,34 g HgO enthielt und im Laufe yon 21/2 Woehen bdgebracht 
war~ gut vertragen. 

48. S a w i t s c h ,  Meletemata de acidi arsenicosi efficacia. Diss. 
Dorp. 1854. 

Eine Analogie zwischen den Sauerstoffverbindungen des Arsens und 
Phosphors ist nieht vorhanden. Die Oxydationsstufen des Arsens sind 
giftig, die des Phosphors in Form der Salze nieht. Die Alkoholg~irung 
des Zuckers und das Sauerwerden der Milch werden dureh arsenige Sgure 
behindert, die Zersetzung des Amygdalins durch Emulsin aber nieht. Die 
Intensit~it der Wirkung a'senigsaurer und arsensaurer Verbindungen ist 
ihrem Gehalt an arseniger S~ure proportional. Alle wirksamen Arsenver- 
bindungen werden im 0rganismus in ein und dieselbe Form fibergefiihrt. 

49. S e e c k ,  Meletemata de hydragyri  effectu. Diss. Dorp. 1859. 

Der Kalomel wird nieht~ wie Voi t  zu beweisen sueht, dureh das 
Chlornatrium mit Hilfe des Ozons im Organismus in Sublimat tibergefiihrt. 
Der Kalomel, das rote und weil]e Pr~eipitat, das Jodtir nnd Jodid werden 
mit Hilfe yon Eiwdg geltist (vergl. :No. 43). Kritisehe Besprechung der 
Anschauungen yon u  fiber die Resorption des metallischen Quecksiibers 
und seiner Oxydation durch Ozon im 0rganismus. 
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50.  E. M e y e r ,  Disquisitiones de intoxicatione acuta phosphoro 
effecta. Diss. Dorp. 1861. 

Symptome der Phosphorvergiftung. Die Wirkung hangt  nieht yon 
der Ozonisierung des Sauerstoffs, sondern yon der Bildung yon Phosphor- 
wasserstoff ab, welcher ~ihnliche Erscheinungen wie der Phosphor hervor- 
ruff und im Darm sieh naehweisen laBt. Im Blute wird der P Ha wieder 

�9 reduziert und daher land Lewin  Phospho r in der Leber. - -  

51. t I a r t m a n n ,  Zur aeuten Phosphorvergiftung. Diss Dorp. 1866. 
Symptomatologie und pathologisehe Anatomie der Phosphorvergiftung 

an Tieren. Der Phosphorwasserstoff ruff andere Erseheinungen hervo b als 
der Phospho b der letztere ist daher selbst das Giftige (vergl. dagegen 
Meyer,  unter Nr. 50). In der Galle liist sich der Phosphor leichter als in 
Wasser, 100 g l/Jsen 0,018 g Phosphor, und iene vermittelt daher wohl 
seinen Uebergang in das Blur. 

VIII. U e b e r  den  Einf lu l~  von  A r z n e i m i t t e l n  a u f  V e r d a u -  
u n g ,  E r n / i h r u n g  u n d  S t o f f w e c h s e l .  

52. S e h r e n k ,  De vi et effectu quorundam medicaminum in di- 
gestionem. Diss. Dorp. 1849. 

Verdauungsversuche an Hunden: denen dureh eine Magenfistel in 
diinne permeable Sackehen eingesehlossene EiweiBstticken teils fiir sieh, teils 
mit den betreffenden Arzneimitteln in den Magen gebraeht wurden, er- 
gaben~ dal~ samtliche geprtifte Substanzen~ und zwar Chlornatrium, Chlor- 
ammonium, kohlensaures Natrimn, Weins~iure, Senf, Pfeffer die EiweiBver- 
dauung konstant (urn 16--48 Proz,) verminderten. Vergl. B u ehh eim und 
Engel  in Nr. 1. 

53. P1 as k o w s k i, Meletemata quaedam de questione, num salia 
alealina albumen coagulatnm I e t  membranam mueosam solvere vale- 
ant. Diss. Dorp. 1850. 

Die Salze der Alkalien, und 7;war Chlornatrium, Chlorkalium, Chlpr- 
ammonium, Kalisalpeter, sehwefelsaures Kalium, Natrium und Magnesium, 
ferner kohlensaures Kalium und Natrium besitzen kein LiisungsvermSgen 
ffir coaguliertes EiweiB und kSnnen direkt die EiweiBverdauung nicht 
befiirdern. 

54. Boss% Ueber den Einflul~ yon Arzneimitteln auf die Aus- 
seheidung der ttarnsiiure. Diss. Dorp. 1862, 

Besprechung der yon Gar  re d gew~ Resultate fiber don EinfluB 
des Colchicums und Bleies und yon Ure sowie yon Wiihler  und Ke l l e r  
fiber den EinfluB tier Benzo~sliure auf die Auseheidung der Harnsgure. 
Verf. best~itig~ durch Versuehe an einem gesunden Manne die Angabe yon 
Rank  e, dab beim Chiningebraueh die Harnsiiure eine Verminderung bis auf 
don zehnten Tell erf/ihrt. Ohne Chinin taglich im MitteI 0,322 Harns~ure, 
nach Chinin 0,035. Das essigsaure Lithium seheint bei Gesunden keinen 
EinfluB auf die Ausscheidung der Harns~ure auszuiiben. In Versuchen an 
.zwei gichtisehen Frauen mit  Lithiumcarbonat und -acetat war der Erfolg 

Archly f. experiment. Yathol. u. Pharmakol. Bd. 67. 3 
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ein zweifelhafter. Das Ferroeyankaiium schien die Harns~.uremenge zn 
vermindern. 

55. B u c h h e i m :  Ueber die Wirkung des Leberthrans. Arch. f. 
exp. Path. u. Pharmak. Bd. III. p. 118. 1875. 

In Krankheiten, in denen vielleieht die Fettverdauung beeintrgehtigt 
ist, pflegt man den Leberthran anzuwenden, der fl'eie FettsS~uren enthglt. 
Derselbe hat far die Fettverdauung dieselbe Bedeutung, wie die Liebigsehe 
gindersuppe fiir die Starkeverdauung. Bei tier Anwendung bolder Mittel 
wird dem Darmkanal ein Tell tier zu leistenden Arbeit abgenommen. An 
Stelle des Leberthrans ' kSnnen vielleieht freie FettsS.uren angewendet 
werden. 

Ueber den Einflul~ yon Arzneimitteln auf den Stoffwechsel vergl, auch: 
Nr. 37~ 38, 46. 

IX. O r g a n i s c h e  A b f i i h r m i t t c l  u n d  , , s e h a r f c "  S t o f f e  ( A t r i a  ~. 

56. L i e b e r ,  De radice Rhei. Diss. Dorp. 1853. 
Der alkoholisehe Auszug der Rhabarberwurzel sowio die in ihr ent- 

haltene Chrysophans~ture wirken nieht abfiihrend. Die yon Sch lo l ]be rge r  
and D oep ping dargestellten harzartigen K~rper (Phaeoretin, Aporetin, Ery- 
throretin) erzeugen zwar in sehr gro~en Dosen Durehfall, besonders das 
Phaeoretin, sind aber in den gewShnliehen Rhabarberdosen bei weitem 
nieht in jenen Quantitaten enthalten. Vielleieht beteiligen sich andere, in 
dem Rhabarber enthaltene, an sieh indifferente Stoffe an dem Zustande- 
kommen der Wirkung. S~iuren z. B. verst~rken die Wirkung einer ge- 
w~hnlichen Rhabarbergabe. 

57. T u n d e r m a n n ,  Meletemata de Sennae foliis. Diss. Dorp. 
1856. 

Die Ansicht yon B ley  und Diesel  (1849), da~ die abfiihrende Wirkung 
der Senna iiberhaupt nicht an einzelne Bestandteile gebnnden sei~ sondern 
durch das Zusammenwirken allot Bestandteile der Droge zustande komme, 
wird einer Prfifung unterzogen. Verf. land, dag die wirksame Substanz im 
reinen Zustande zwar in Alkohol unlSslich ist~ indessen durch grol~e Mengen 
yon ,Weingeist" vollst~indig aus der Droge extrahiert werden kann. Sic 
wirkt aber nieht mehr so stark, wie die entsprechende Gabe der Mutter- 
substanz. Daher erhShen wahrseheinlieh andere, indifferente Substanzen 
die abffihrende Wirkung betr~ichtlich. Der wirksame Bestandteil, weleher 
zu dem Chrysoretin yon Bley  und Diese l  in engster Beziehung steht, geht 
rasch in alas Blut fiber und gelangt vielleicht deshalb nieht in den Darm. 

58. S a v i c k i ,  De efficaci foliorum Sennae et radieis Rhei sub- 
stantia. Diss. Dorp. 1857. 

Best~itigung der Resultate yon T u n d e r m'a n n. Die wa$rige Abkoehung 
yon 15 g mit Alkohol ausgezogener Sennesbl~itter mit Sehwefels~iuro ver- 
setzt, filtriert, auf dem Wasserbade zur Halfte eingedampft und mit Kalk 
neutralisiert, blieb sehr wirksam. Der Harn zeigte ant Zusatz von Kali 
die rote F~irbung. Eine gleiche Menge tier w~ilh.igen Abkoehung blieb nach 
Zusatz yon Natron ebenfalls wirksam. Der in Alkohol tSsliehe Anteil der 
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durch essigsam'es Blei aus dem w~il]rigen Auszng geflillten und veto 
Blei mit Schwefelwasserstoff befreitea Bestandteile war wirksam. Die Ma- 
gnesiumverbindung derselben war ebenfalls wirksam. Chrysophans~ure ist 
in der Senna nicht enthalten. Der wirksame Bestandteil der Senna ist 
eine eigentiimliehe~ im freien Zustande in "Alkohol l~isliche S~ure, die in 
den Bl~ttern tei|s an Magnesium, teils an Calcium gebunden ist. Diese 
Verbindungen sind in Alkohol unlSslieh. Einige ~ihnliche Versuche mi[ 
Rhabarber. 

59. S c h u b e r s z k y ,  Quaedam de cortice Rhamni Frangulae dis- 
quisitiones nec non de Sennae foliis. Diss. Dorp. 1857. 

Beim Behandeln der Faulbaumrinde mit Alkohol ging die Haupt- 
menge der wirksamen Substanz in den alkoholischen Auszug fiber; sie ist 
im Wasser 15slieh und wird dureh Bleiessig gefiillt. Naeh dem Zersetzen 
des Bleiniedersehlags mit Sehwefelwasserstoff und Entfernen des letztereu 
dutch Aufkochen wurde das Filtrat eingedampft. Dasselbe war wirksam. 

Der w~ilirige Auszng der Sennesbliitter verlor beim Koehen mit Kalk 
vollst~tndig seine Wirksamkeit und schien dann mit S~inren Sehwefelwasser- 
stoff zu entwiekeln. 

60. H a g e n to  r n, Disquisitiones de Convolvulaeearum resinis in- 
stitutae. Diss. Dorp. 1857. 

Vergl. die folgende Abhandlung. 

61. B u c h  h e i m ,  Ueber einige Abftihrmittel aus der Familie der 
Convolvulaceen. Arcb. f. phys. I-Ieilk. 16. Jaahrg. p. 423. 1857. 

Deutsche Bearbeitung der Dissertation yon H a g e n t o r n  (Nr. 60). Unter- 
sueht wurden Jalape, Seammonium, Turpethwurzel. Letztere bringt 
an der Haut follikullire Entziindung hervor. Die Jalapenharze (Con- 
volvulin und Jalapin) sind in unver~indertem Zustande unwirksam. Sie 
gehen nicht in das Blut fiber, sondern finden sieh zur H~ilfte in den 
Faeces wieder. Sie erleiden wahrschelnlieh im Darm eine Zersetzung und 
werden dadureh in eine wirksame Form iibergeffihrt. Doeh werden dabei 
noeh andere als die gewShnliehen Zersetzungsprodukte gebildet, denn die  
Wirksamkeit der Convolvulin- und Jalapinsiiure ist eine verh~iltnism~llig 
geringe; das Convolvulinol und Jalapinol sind ganz unwirksam. Speiehel 
und Magensaft lassen ~ene Harze unver~indert. 

62. Z w i n g m a n n ,  Disquisitiones pharmacologieae de quarundam 
Convolvulacearum resinis institutae. Diss. Dorp. 1857. 

In den Wurzeln und dem Kraut yon Convolvulus sepium und in C. 
tricolor finder sieh das in Ather 15sliehe Jalapin, w~ihrend Convolvulus 
arvensis und Ipomea purpurea Lain. das in Xther unlSsliche Convolvulin 
enthalten. In Proben yon Mirabilis longiflora und M. Jalapa L. wurden 
keiue abftihrenden Bestandteile gefunden. 

63. B e h r ,  Meletemata de effeetu nonnullarum resinarum in 
tractum intestinalem. Diss. Dorp. 1857. 

Das Harz aus Larehensehwamm brachte in Gaben his zu 15 g in 
Pillenform niemals bei Verf. oder anderen Personen Durehfall horror. Die 

3* 
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Pillen fanden sich unveriindert in den Faeces. Auch die Magnesium- 
verbindung des Harzes war unwirksam. Ebenso verhielt sich die Sylvin- 
s~iure. Mit tier LSslichkeit nnd Resorption im Darm steht die Wh'kung 
der Harze nioht im Znsammenhang. Die Pillen aus den Magnesium- 
verbindungen des Guaiakharzes und des Copa'ivabalsams wurden im Darm 
resorbiert, hier also gelSst. Das Guajakharz brachte w~lh, ige Stiihle hervor~ 
der Copa'ivabalsam dagegen blieb ohne jede Wirkung. 

64. K r i c h ,  Experimenta quaedam pharmacolog'icae de oleis 
Ricini, Crotonis et Euphorbiae Lathyridis. Diss. Dorp. 1857. 

Der widerliche Geschmack des Crotoniils kommt von einer seharf 
schmeckenden, nicht fltichtigen Substanz her, die durch hlkohol von dem 
0[ getrennt werden konnte. Das [etztere verlor dadureh seinen seharfen 
Geschmack vollstiindig, ohne dat~ seine Wirkung verringert wurde. Die 
wirksame Substanz des Rieinus- and CrotonSls bildet sieh erst im Da'm- 
kanal dutch Zersetzung der ()le, w~hrend diese in Seifen iibergehen. 

Das Euphorb iumS1  ist ohne alle Wirkung, enthalt aber einen in 
Alkohol und Ather 15slichen wirksamen Bestandteil. 

RicinSlsaures Magnesium wirkte in Gabon yon 15 g nicht abfiihrend, 
wlihrend ridniilsaures Natrium in derselben Gabe fliissige Stiihle herbei- 
ftihrte. Dss Zersetzungsprodukt der RicinSls~ure, die Ricinela'idins~ure, ist 
ganz wirknngslos. Von beiden S~turen fund sich nichts in den Faeces. 

CrotonSlsaures Natrium und Magnesium brachten ersteres nach 0~06~ 
letzteres nach 0~04 g wiederholte Stuhlenfleerungen horror. Die Amide 
und A_thylcster der beiden S~iuren waren vSllig unwirksam. Die aus den 
Estern freigemachten S~ureu waren ebenfalls unwirksam, sowie auch die 
Ricin- und Crotonela~'dins~ure. Von beiden fand sich nichts in den Faeces. 

65. B u c h h e i m .  L~ber die pharmakologisehe Gruppe des Croton- 
(ils. Virchows Arehiv Bd. 12 S. I, 1857. 

Euth~ilt eine ausfiihrliche Beschreibung der Versuche yon K r i c h (Nr. 64). 

66. W o l o d z k o .  De materiis ad Elaterii ordinem pertinentibus 
quaedam disquisitiones. Diss. Dorp. 1857. 

E l a t e r i u m  brachte in Gabon yon 6 mgbei Verf. und B. /~ausea und 
fliissige St[ihle horror. Das E l a t e r i n  yon Zwinger  verursachte in einer 
Gabe yon 5 mg am Menschen und 6 mg an einer Katze Durehf~lle. 
Lokal appliciert, am Menschen in Form yon Einreibungeu an der Haut, als 
Injektion in eine Vesikatorblase, in ()l geliist und unter die Haut gebracht. 
Zwischen Zahnfleisch uncl Lippe eingerieben~ erzeugte das Elaterin keine 
Entztindung; nur an einer yon zwei Katzen entstand allmi~hlich an der 
Applikationsstelle~ einem Hzutstich~ Bin Abscelk In grol~en Mengen in den 
blol~gelegten Darm yon Katzen !.njiciert~ rief es Entziindung der Darm- 
schleimhaut horror. ~ Elaterin in O1 gelSst und dieses emulsioniert Katzen 

in  die Jugularvene iniieiert fiihrte rascheu Tod herbei. Das Elaterin wirkt 
nicht blol~ auf den Dickdarm, sondern auf alle Teile des Darms. 

Der wirksame Bestandteil der Rad. B r y o n i a e  a l b a e  ist in Alkohol 
und his zu einem gewissen Grade auch in Wasser 15slich. Ob die Bryonia 
ihre Wirksamkeit allein dem Bryonin der Autoren verdankt, ist fraglich. 
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Der wirksame Bestandteil der C o l o q u i n t e n  ist in Wasser nnd 
Alkohol leicht, in Ather sehwer liJslich. 

Die abfiihrend wirkende Substanz der Gratiola officinalis ist in Alkohol 
18slich und wird durch essigsaures Blei nicht geflillt. Die yon W a 1 z 
angegebenen Bestandteile der Droge (Gratiolin) wurden nieht untersucht. 

67. B a u m b a c h .  Quaedam de efficaci foliorum Sennae sub- 
stantia disquisitiones. Diss. Dorp. 1858. 

Verf. best~itigte zunaehst die Beobachtungen yon Savick~ (Nr. 58) 
und S c h u b e r s z k y  (Nr. 59), da~ der wirksame Bestandteil der Senna eine 
in Wasser leieht liJsliche S~ture sei. B a u m b a c h  erhielt sie aus dem 
mit oxals~iurehaltigem Alkohol bereiteten Extrakt und nannte sie C a t h a r  iin- 
s au re .  Sie is/ in Alkohol schwer liJslieh. Schwefels~iure bewirkte einen 
durch Zersetzung entstandenen 5~iederschlag. Naeh dem Troeknen bewirkte 
sie in einer Gabe yon 1 g Dnrchf~lle. 

68. S a m  e l s o n ,  Quaedam de efficaeibus cortieis Rhamni Fran- 
gulae bace~rumque Rhamni catharticae substantiis disquisitiones. 
Diss. Dorp. 1858, 

Die wirksamen Substanzen der beiden Frangulaarten und der Sennes- 
bl~itter sind einander sehr ~hnlich. In der Faulbaumrinde sind zwei wirk- 
same Bestandteile enthalten, das Fragu]in von C a s s e l m a n n ,  welches aus 
dem Atherextrakt rein dargestellt wurde, und ein diesem nahestehender, 
dureh Bleiacetat f~llbarer Stoff. Aus den Krenzdornbeeren konnte der 
wirksame Stoff durch Alkohol ausgezogen und dutch Bleiessig nieder- 
geschlagen werden. 

69. M e y k o w ,  Comparatae de radicis Rhei aliisque quibusdam 
substantiis investigationes. Diss Dorp. 1858. 

Das Wirksame in der Rhabarberwurzel sind die in Alkohol 15slichen 
Harze, deren abftihrende Wirkung durch jegliche chemische Behandlung 
derselben vermindert und schliel~lich ganz vernichtet wird. Dutch Oxyda- 
tion erfahren sie keine Umwandlung in Chrysophansi~ure. Ein ~hnliehes, 
schwach abftihrendes Harz findet sich in der Ampferwurzel (Rad. Lapathi 
acuti). 

70. D a r a s z k i  e w i c z, Meletemat~ de resin~rum, praesertim 
resinae Gutti in tractu intestinali rationibus. Diss. Dorp. 1858. 

Dutch die Einwirkung yon Alkalien wird die abfiihrende Wirkung 
des Gutti aufgehoben, wie es bereits P a b o  (84)und B e r g  (90)angegeben 
hatten. Wie das J-alapenharz ist aueh das Guttiharz ohne Anwesenheit 
yon Galle so gut wie unwirksam. Felt begtinstigt die Wirksamkeit. 

Beim Kochen yon Guajakharz mit Wasser entweicht ein Stoff~ welcher 
naeh dem Abdampfen des Wassers als braune Masse zuriickbleibt. Er 
wirkt stark reizend auf die Nasenschleimhaut und ruft vielleicht beim 
Einnehmen des Harzes die Diarrhoe hervor. Das gereinigte Harz ist nn- 
wirksam: 

Das M y r r h e n h a r z  und die C o p a i v a s ~ i u r e  sind keine Abffihr- 
mittel; ersteres geht in toto in die Faeces fiber. 
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71. U n t i e d t ,  De bills vi in effeetu quorundum remediorum 
purgantium. Diss. Dorp. 1858. 

Convolvulin~ ether Katze in eine Darmseblinge injieiert, braehte keine 
Veranderung tier Sehleimhaut hervor. Etwa 1 g convolvulinsaures Natrium, 
einer Katze in die ttalsvene eingespritzt, verursachte keine Darmerseheinungen, 
sondern Tod unter Respirationskr~mpfen. 

Zum Zustandekommen der Wirkung der Jalapenharze ist die Gegen- 
wart yon Galle erfordeflich. Das Convolvulin maehte a]s Clysma unter 
Zusatz yon Galle Durehfal|, wahrend es allein ohne Galle und diese ohne 
Convo]vulin absolut unwirksam w aren. Von den Gallenbest~ndteilen sind 
es besonders das cholsaure und cholalsaure Natrium~ welcbe die Wirksam- 
keit herbeiftihren. 

Ahnliehe Versuche wurden mit Gutti in Form yon Klystieren mit 
und ohne Galle angestellt und ffihrten zu demselben Resultate wie die mit 
Convolvulin~ wodurch die yon D a ras  z k i ewi ez (vgl. Nr. 70) ausgesprochene 
Ansicht fiber die Bedeutung der Galle und des Fettes bestafigt wurde. 
Die Wirkung des Guttis war in Verbindung mit taurocholsaurem Natrium 
am stlirksten. 

Im CrotonN ist es dieselbe Substanz, welcbe einerseits bet ~ugerlieher 
Applikation des 01es Entzfindung und andererseits innerlich genommen 
Durchfall herbeiffihrt. 

72. A u e r ,  De radice Rhei. Diss. Dorp. 1859. 

Bet der Extraktion der Rhabarberwurzel sowohl mit Wasser als auch 
mit Weingeist geht die wirksame Substanz haupts~ichlieh in das erstere 
nur teilweise in den letzteren tiber. Doeh bleibt der Rfiekstand in 
beiden F~llen noeh wirksam. Aus dem im Wasser liislichen Anteil des 
alkoholischen Extrakts entstanden unter dem Einflul~ von Luft und Wiirme 
fortw~hrend schwer l~sliebe, barzartige KSrpe b die nach der Enffernung 
der Gerbs~ure nicht mehr auftraten und daher Produkte der Zersetzung 
der Gerbs~ure sind, denen Cbrysophans~iure beigemiseht ist. Die abftihrende 
Wirkung der yon Gerbsaure befreiten Extrakte war nieht vermindert. Je 
mehr abet die harzartigen KSrper einer Spaltung unterworfen werden, 
desto mehr vermindert sich die Wirkung der alkoholisehen Extrakte~ bis 
sie g~nz wirkungslos werden (in Ubereinstimmung mit M e y k o w ,  Nr. 69). 
Die Chrysopbans~iure ist unwirksam und geht in den Harn fiber. Be- 
merkungen fiber das Verhalten der Chrysophans~ure. 

73. B a  s t g  e n, De bilis ad Jalapae et Scammonii resinis vi et 
effectu. Diss. Dorp. 1859. 

Best~tigung der Resultate yon D a r a s z k i e w i e z  (Nr. 70) und U n t i e d t  
(Nr. 71) tiber den Einflug der Gallenbestandteile auf die abftihrende Wirkung 
der Harze. Die Jalapenharze erfahren dabei dutch das cholsaure Natrium 
eine LSsung~ aus der sie wieder unver~tndert abgesehieden werden konnten. 
Doeh erhSht dieses vielleicht dureh ein besonderes DiffusionsvermSgen in 
st~s Mage die "Wirkung als eine Seifenliisung, die ebenfal!s das 
Harz 15st. 
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7 4 .  S o k o l o w s k i ,  Disquisitiones comparatae de Aloe et Colo- 
eynthidum fruetu. Diss. Dipp. 1859. 

Klystiere mit 2 - -6  g A lo~,  die Verf. an sich applicierte, ver- 
ursachten keinc Darmentleerungen, mit Alo~ und Galle bekam er Schmerzen 
im Mastdarm und m~iBige Sttihle. Die gleichen Versuehe mit taurochol- 
saurem und glykocholsaurem Natrium ergeben unsiehcre Rcsultate. Ein- 
wirkung yon Salzsaure in der W~irme zerstSrt die Wirksamkeit der Alo~ 
entgegen der Angabe yon R o b i q u e t .  Ein Glykosid, wie es W i g g e r s  
angibt, ist in dcr Alo~ nicht enthalten. Oxydationsversuche mit tier Aloe. 
Das C o l o q u i n t e n e x t r a k t  wirkt Ms Klystier auch ohne Galle. Das 
C o l o c y n t h i n  yon W a l z  ist in tier Tat der wirksame Bestandteil oder 
wenigstens einer dcrselben. Vergleiche zwischen dem wirksamen Bestandteil 
der Alo~ and dem der Coloquintcn. 

75. v. C u b e ,  Disquisitiones pharmaeologicae de Aloe. Diss. 
Dorp. 1859. 

Ueber die verschiedenen Methodcn zur Trennung der einzclnen Be- 
standteile tier Aloe, besondcrs des AloYns yon S m i t h und S t e n h o u s e. Aus 
der alkoholischen LSsung der Alo~ wird dureh Aether zuerst eine unwirk- 
same Masse gefiillt, nach Zusatz yon mehr Aether enthiilt jene auch yon 
der wirksamen Substanz; doch bleibt der grSflere Teil der letzteren in 
der ~therisch-alkoholischell LSsung zurtick. Obglcieh das Alo~n~ welches 
naeh 8 t e n h o u s e ,  R o b i q u e t  u.a.  dcr wirksame Bestandteil ist, in Aether 
unlSslich ist, so wird es doch anfangs aus der alkoholischen LSsung nicht 
gefiillt~ weft es in dcr alkoholiseh-atherischen Mischung li~slich ist. Der durch 
wiederholte Fallung der alkoholisehen LSsung mit Aether~ AufliSsen in Kali- 
lauge und Fiillung mit Salzsliure erhaltene Bestandteil ist unwirksam. Die 
harzartige Masse~ welche in den spateren Antheilen der Aetherfiillung ent- 
halten und dutch Behandeln mit Wassei'~ AuflSsung der riickstandigen 
Masse in Alkohol und nochmalige Fiillung mit Wasser vom Aloin befreit 
war~ erwies sich als wirksam, obgleich relativ schwach, nnd seheint ein 
Umwandlungsprodukt des Aloins zu sein~ welches zum Tell unter dem Ein- 
flul3 yon W~irme and atmosphiirischer Luft entsteht~ in der Alo~ zum Tell 
vorgcbildet ist und mit dem Alo~tin yon R o b i q u e t  vcrgliehcn werden 
kann. 

Der Rtickstand yon der oben erwahnten ~itherischen L(~sung wurde 
in derselben Weise zun~iehst mit Wasser behandelt, dann noch in Alko- 
hol geliist und mit viel Wasser gef~llt. Die erhaltene Substanz - -  die- 
selbe Modifikation des A l o ~ n s -  erwies sieh als sehr wirksam. 

W~Brige LSsungen "'yon 1,2--1~8 g AIo~n Katzcn in die Jugularis 
iniieiert , brachten keinerlei Wirkung hervor. Alo~ mit Speiehel und Pan- 
kreassaft in den Mastdarm injieiert (an Verf.), verursehte keine Stuhlent- 
leerung, dagegcn trat die Wirkung regelm~iiiig ein, wenn zugleich Galle 
eingespritzt wurde. 

Wurde an Katzcn der Darm unterhalb der Einmiindung des Gallen- 
und pankreatisehen Ganges unterbunden und dann in den unteren Teil 
Alo~ gebraeht~ so trat keinc Wirkung ein. Doeh braehte auch die Senna, 
in derselben Weise applieiert~ keine Darmentleerungen hervor. 
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76. F u d a k o w s k i ,  Disquisitiones pharmacologicae de Senna. 
Diss. Dorp. J859. 

Das mit Aether behandelie~ alkoholische Exirakt der Senna IiJst sich 
in Alkehol zum griil~/en Teil, in Wasser vollst~ndig auf und bewirkte 
zu 7- -8  g fltissige Sttihle. Es wirkie hier st~irker ais in den Ver- 
suchen yon B a u m b a c h  (67) und M e y k o w  (68), Der Ham zeigte in- 
tensive Rotf~irbung (auf Zusatz von Kali). Ether siiugenden Frau gegeben~ 
verursaehte die Substanz Diarrhoe an Mutter und Kind. Es stimmt das 
mit den yon Mar t i u s  erw~ihnten Angaben yon B e r g ,  daI~ der wirksame 
Bestandteil der Senna in die Milch tibergehe Diese zeigte mit Kati die 
rote Chrysophanreaetion. 

In der ~viif~rigen LSsung ~ener Substanz bewirkte Sehwefels~iure un- 
mittelbar und darauf noeh wetter bet m~iger  W~rme Niedersehii~ge~ die 
nach dem Trocknen an Aether eine ehrysophans~ureahnliehe Substanz, das 
Chrysorefin, abgaben, welehe zu l g abftihrend wirkte. Das Caleiumsalz 
der Cathartinsiure (vergl. B a u m b a c h in Nr. 67) wurde erhalten, indem der 
mit salzsiurehaltigem Alkohol angefcrtigte und zur Extrakteonsistenz ein- 
gedampfte Auszug der vorher mit reinem Alkohol behandelten Bl~,tter 
mit ether aIkoholisehen LSsung yon Ammoniak gefillt wurde. Von diesem 
in Wasser leieht~ nieht in Alkohol 15sliehen Niedersehlag yon eathartin- 
saurem Calcium, welcher an der Luft bald dunkler wurde, braehte 1 g ge- 
wShnlich 3 - , 4  fltifiige Stiihle hervor. Die leichte Zersetzliehkeit desselben 
verhinderte seine weitece Reinigung. Die mit salzsiurehaltigem Alkohol aus- 
gezogenen Blitter waren ganz unwirksam und enthielten nur noch Gummi. 

77. E b e r b a e h ,  Ueber einige seharfe Stoffe und die Einwirkung 
derselben auf eiwei~artige KSrper. Diss. Dorp. 1860. 

Der wirksame Bestandteil des Sloanisehen Pfeffers ist das vom Verf. 
dargestellte Capsicol, welches Aehnliehkeit mit dem Sehlippesehen Crotonol 
hat. Beide werden beim Verseifen des ~therischen Extrakts mit Kali- 
lauge nieht zersetzt, w~ihrend das Cardol yon S t a e d e l e r  durch diese Be- 
handlung teilweise uuwirksam wird. Die in den Anacardntissen enthaltene, 
veto Verf. dargesteilte Anacardsiure ist ein Abfiihrmittel. - -  Die vorge- 
nannten Stoffe sowie das SenfiJl und Kreosot heben die Gerinnbarkeit des 
Eiwei~es beim Kochen auf, am schnellsien wirkt SenfSl~ am langsamsten 
Kreosot. Einfluli dieser Substanzen auf versehiedene Fermentationsvorgange. 

78. S c h a u r ,  Beitrag zur Ermittelung der Ursaehen des ver, 
schiedenen u einiger Harze gegen den Darm. Diss. Dorp. 
1866. 

Die Galle und die gallensauren Salze bilden das Haupttiisungsmittel 
der Harze; der Mund- und Bauchspeichel nehmen in dieser Beziehung nur 
eine untergeordnete Stellung ein. Ftir die Wirkung der abfiihrenden Harze 
ist die Galle notwendig, der pankreatische Salt nieht. Beide sind zur Re- 
sorption yon Harzen nicht nStig, wenn diese in Alkalien ]iislieh stud. 

Diffusionsversuche mit Harzen, welehe tells in Verbindung mit glyko- 
cholsaurem Natrium oder Galle, teils als Natriumsalze angewendet wurden~ 
ergaben, dab die abftihrenden Harze some das Guajack und Galbanum 
ein geringeres DiffusionsvermSgen besitzen, als diejenigen Harze~ welche im 
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Harn leicht nachweisbar sind. Das Gutti-Natron bleibt in seinem Diffusions- 
vermSgen welt hinter dem Santonin-Natron und abietinsaurem Natrium 
zurtick. 

Die gambogiasauren Iguttisauren) Salze wirken wenig abffihrend (i n 
Uebereinstimmung mit Pabo  und Berg). :Nach Gutti-Natron geht nur eia 
Tell des Harzes (1/3--1/2) in die Faecas fiber, w~ihrend sieh im Harn keia 
Gutti finder. I'qach der Injection yon 0,25--2,0 g Gutti-Natron in das 
Blut yon Katzen nahm der Harn eine alkalische Reaction an und enthielt 
in 2 Fallen weder Gutti noeh ein Umwandlungsprodukt desselben. In zwei 
anderen F/illen fand sich darin ein harzartiger KSrper, der als verandertes 
Gutti anzusehen ist. 

Die abf~ihrende Wirkung des Guttis steht in keinem Zusammenhang 
mit seinem geringen DiffusionsvermSgen. In Bezug auf das letztere ver~ 
halt sieh das Galbanum wie das Gutti, obgleich es nicht abftihi'end wirkt. 

In Galle gelSst kSnnen alle Harze auf den Mastdarm reizend wirken. 
Abietins~ure in Oel gelSst war unwirksam, in Galle gelSst rief sic starke 
Reizung hervor. Gutti-Natron und abietinsaures ~atrinm wirken bei 
subeutaner Inieetion an FrSsehen ganz gIeich nekrotisierend. Auch die 
Iniection dieser beiden Natriumverbindungen unter die ttaut yon Hunden 
verursaeht die gleiclien Erscheinnngen (entzfindliche Anschwellung und 
Verschw~rung), Gutti und Abietins~iure verhalten sieh also gegen das 
tierische Gewebe gleich. Die Differenzen zwischen abffihrenden und nicht 
ab[fihrenden ttarzen beschr~inken sieh also vorherrsehend auf ihre Wirkung 
auf den oberen Tell des Darms. 

79. C r e d n e r ,  Ueber Podophyllin. Diss. Giessen 1869. 

Die abffihrende Wirkung des Resinoids Podophyllin wird dutch einen 
in Aether leicht 15sliehen~ chemisch indifferenten und einen in Aether etwas 
schwerer 15sliehen, saueren~ harz~thnlichen KSrper bedingt. - -  

80. B u c h h e i m ,  Ueber die ,scharfen" Stoffe. Arch d. ttei]k. 
1872. p. 1. u. 1873. p. 1 .  

Seharfe Stoffe, Aeria im Sinne der alten Pathologen, sind solche Vet: 
bindungen~ welche Entzfindung erregen~ ohne dal] diese chemisch einfach 
(wie bei S/iuren und Alkalien) zu erklgren wgre. 

Euphorbiumharz, Seidelbastrinde, die Wurzel yon Podophyllum pel- 
tatum~ Elaterium, Jalapenwurzel, das Kraut der Pulsatilla enthalten als 
wirksame Bestandteile A n h y d r i de, oder ganz allgemein Stoffe, die durch 
Alkalien in Sguren umgewandelt werden. Aus solchen Bestandteilen der 
genannten Drogen entstehen so die Euphorbin-, Mezerein-, Podophyllin-~ 
Elaterin-~ Jalapin-, und Anemonins~ure. Diese S/~uren selbst sind un- 
wirksam. 

Das A l o i n verwandelt sich beim Eindampfen seiner w~il]rigen LSsungen 
in einen amorph en KSrp er (das Alo~tin yon R o b i q u e t) ,  d er ungleich wirk- 
samer als das krystallisierte AlePh ist. Das C o l o c y n t h i n  wird durch 
Minerals~uren ebenfalls in einen harzartigen KSrper (das Coloeynthe'~'n) und 
in Zueker gespalten, so dab in dieser Beziehung eine Analogie zwisehen 
Coloeynthin und Aloin besteht. Ihnen reiht sich vielleicht das B r y o- 
nlll an. 
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S e n n a ,  R h a b a r b e r  und F a u l b a u m r i n d e  enthalten neben Chry- 
sophansiture (ira Rhabarber) oder ihr nahe stehenden Verbindungen (Frangulin) 
S~uren yon sehr eomplieierter Zusammensetzung. In der Senna ist es die 
C a t h a l r t i n s i t u r e  , die darin an Calcium nnd Magnesium gebunden und 
in dieser Form in Alkohol unl(~slieh ist. Zwisehen diesen wirksamen Be- 
standteilen und den gelben Farbstoffen besteht ganz sieher ein genetischer 
Zusammenhang' Aus tier Cathartins~ure wird sieh unter gewissen Um- 
st~nden der gelbe Farbstoff der Senna, aus der wirksamen S~ture der Faul- 
baumrinde das Frangulin und aus der entspreehenden Siiure der Rha- 
barberwurzel die Chrysophansiiure bilden kSnnen. Bei der Cathartinsaure 
tiegt die Vermutung nahe~ daft sie his zum Dickclarm unzersetzt gelangt, 
bier aber, iihnlich der Zersetzung der Myronsi~ure dureh Fermente, dureh 
ein Faulnisferment in einen eminent wirksamen K~rper gespalten wird. 
gehnlieh kommt wohl aueh die Wirkung bei der Faulbaumrinde und dem 
Rhabarber zustande. 

Eine weitere Gruppe der Aeria bilden das R i e inus -  und CrotonS1. 
Ersteres ist fast reines RieinSlsiiureglyeerid und enthiilt keinen seharfen 
Stoff vorgebildet. Derselbe tritt erst auf, sobald R ie inS l s i iu re  aus ihrer 
unwirksamen Glyeerinverbindung abgespalten wird. Die Ricin~ilsiiure besitzt 
die Wirkungen eines Seharfen Stoffes um so mehr, je reiner sie ist. 

Das Croton~l besteht aus den Glyeeriden versehiedener Si~uren, darunter 
die C r o t o n o l s i i u r e ,  welehe dem CrotonSl eigenttimlieh ist und aussehlieIL 
lich die Wirkung desselben sowohl auf die I-Iaut als im Darmkanal be- 
dingt. Wird das CrotonS1 dutch Sehtitteln mit Alkohol yon dem haut- 
entztindenden Stoff befreit~ so ist es an der Haut unwirksam, wahrend ein 
Tropfen davon die heftigsten Durchfiille hervorruft. Der Alkohol enthlilt 
neben anderen Fettsituren die Crotonolsiiure, welehe dutch fraktionierte 
Fitllungen aus ihrer ammoniakalisehen LSsung isoliert werden konnte. Aus 
dem dutch Behandeln mit Alkohol yon der freien Crotonols~ture befreiten 
CrotonolS1 konnte dutch vorsiehtiges Verseifen diese Siiure ebenfalls er- 
halten werden' In dem kiiuflichen CrotonSl ist ein Teil der Crotonol- 
sliure im freien Zustande enthalten~ daher wirkt es an allen Applikations- 
stellen entziindungserregend und ruft im Darm in sehr kleinen Mengen 
verstlirkte peristallisehe Bewegungen und infolgedessen Stuhlentleerungen 
hervor. In dem yon der Crotonolsaure befreiten Oel, alas an sieh un- 
wirksam ist, wird das Crotonolsitureglycerid wie andere Glyceride im Darm 
in seine beiden Componenten gespalten und dutch das Freiwerden der 
Crotonolsiiure wirksam gemaeht. 

Die Crotonols~ure steht mit der Ricinolsiiure in nahem Zusammen- 
hang. Beide geben bei der troekenen DestiUation der neutralen bTatrium- 
salze Oenanthol und beim Koehen mit SalpetersS.ure Oenanthylsaure. 
Beim Erhitzen mit Kaliumhy~lroxyd spaltet sieh die Rieinolsiiure in Oenan- 
thol und Sebacylsliure, die Crotonolsaure in 0enanthylsS~ure und Croto- 
nyls~ture. 

Dieser Reihe yon wirksamen Fetts~turen gehSrt vermutlieh aueh die 
in dem Oel yon Jatropha Curcas enthaltene Siture an. 

Eine weitere Gruppe der Atria umfal3t das C a p s i c o l ,  P a r a d i s o l  
und C a r d o l ,  welche an der iiu•eren ttaut Entztindung hervorrufen. Ihre 
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Zersetzungsprodukte seheinen darauf hinzudeuten, dal~ sie in irgend einer 
Beziehung zur Ricinolsiiure stehen. 

Das P i m p i n e l l i n ,  P e u c e d a n i n  und A n g e l i e i n  bilden ebenfalls 
eine Gruppe der Aeria. 

(Die angektindigte Fortsetzung dieser Untersuehungen ist nieht er- 
sehienen.) 

X. B a n d w u r m m i t t e l .  

81. L i  eb ig,  Investigationes quaedam pharmaeologieae de extraeto 
Filieis marls aethereo. Diss. Dorp. 1857. 

Die wurmtreibende Wirkung der Farnkrautwurzel kommt der Filix- 
s~ture und dem fetten 01 zu. Letzteres wirkt zugleieh abftihrend. 

82. C a r l b l  ore,  Uber den wirksamen Bestandteil des ~ttherisehen 
Farnkrautextrakts. Diss. Dorp. 1866. 

Versuehe an Mensehen und an Katzen. Die Filixs~ture ist der wirk- 
same Bestandteil, doeh wirkt sie nur in Verbindung mit einem Drastieum 
sieher. 

83. R u l l e ,  Ein Beitrag zur Kenntnis einiger Bandwurmmittel 
und deren Anwendung. Diss. Dorp. 1867. 

Im ganzen 64 Versuehe an Mensehen und 11 an Katzen. Die mit 
w~tih'igem Ammoniak aus dem Extrakt ausgezogene und mit Salzs~iure ge- 
f~illte rohe Filixs~iure wirkt starker wurmtreibend und abftihrend als die 
reine~ (lurch Umkristallisieren aus Alkohol gewonnene St~bstanz. 

Ein sehr sieheres Bandwurmmittel ist das yon F r i e d r e i c h  empfohlene 
pikrinsaure Kalium, zu 1~0--1~25 g bei Erwachsenen. Doeh bewirkt as 
Gelbf~irbung der tiaut und der Konjunktiva, sowie Gelbsehen und braune 
F~trbung des Harns. 

XI. W i r k u n g e n ,  R e s o r p t i o n  u n d  A u s s c h e i d u n g  n i c h t  a b -  
f t i h r e n d e r  h a r z a r t i g e r  K i i r p e r .  

84. P a b o ,  Additamenta quaedam ad virtutes chemicas et phy- 
siologicas resinarum quarundam comparatas. Diss. Dorp. 1851. 

Ausftihrliche chemisehe Einleitung. 
1. Die ehemiseh indifferenten, sehwer zersetzliehen, gerueh- und ge- 

sehmaeklosen Harze~ zu denen das in Petroleum unltisliehe Copa'fvaharz~ 
das Copal- und das in Alkohol sehwer 18sliehe Euphorbiumharz, sowie das 
Betulin und die kristallisierbaren Harze Anime und Elemi geh~ren, sind 
im Organismus ganz unwirksam. 

2. Unwirksam sind ferner alas in Xther l~sliche saure Jalapenharz~ die 
Sylvin- und Pimars~iure. 

3. St~trkere Wirksamkeit besitzen die weniger sauren Harze, zu denen 
die Gambogias~ture (Guttis~ture) und das in Xther unlSsliche Jalapenharz 
geh~ren. 
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4. Die chemisch indiffarenten, leicht zersetzlichen~ scharf schmeckenden 
Harze~ zu denen das in Alkahol leicht 15sliche Euphorbiumharz, sowie die 
Harze des CrotonSls und der Seidelbastrinde gerechnat werden mfissen, 
seheinen eina sehr starke physiologische Wirkung zu entfaltan. 

5. Die chemisch indifferenten, scharf pfefferartig schmeckendan, abar 
sehwer zarsetzlichen Harze des Pfeffers (vgl. N a u m a n n ,  Nr. 105), der 
Bertramwurzel (Rad. Pyrethri), der Paradiesk~rner (Grana Paradisii) und 
der Ingwerwurzel sind ebenfalls stark wirksam. 

85. S e m m e r ,  Disquisitiones pharmacologicae de Asa foetida et 
de Galbano. Diss. Dorp. 1859. 

In der Asa foetida linden sich: dn Gummi, ein neutrales und ein aus 
diesem wahrscheinlich dutch Oxydation hervorgegangenes saures Hal'z, 
welche bei Selbstversuchen in Gaben yon 15,0 g wirkungslos sind und 
gr~13tentails mit dem Faeces entleert werden, w~hrend im Ham nur sehr 
kleine Mengen harzartiger Produkte enthalten waren. Als Natriumsalz be- 
wirkte das Saure Harz nach 15 g Ubelkeit und Durchf~lle. 

Dann enthglt die Asa foetida eine kleine Menge einer kristallisierendan 
S~Lure und dn schwefelhaltiges ()l, welches nach dem Einnehmen, trotzdem 
as resorbiert wird, den Schwefds~uregehalt des Harris nicht vermahrte, 
fernar ein bl~uliches schwefelhaltiges 0!. 

Alle diese Bestandteile m-wiesen sieh in Versuehen an sich selbst beim 
Einnahmen als vS!lig indifferent. Die Bedeutung der Asafoetida ist daher 
wohl nur yon der eigenartigen E i n w i r k u n g  des schwefalhaltigen, 
~therischen Oles a u f  die G e r u c h s n e r r a n  abzulaiten. Viar ithnliche 
Bestandteile enth~lt das Ga lbanum~ nut sind die baiden ~therisahen Ole 
schwafelfrei. Von dem neutralen Harza wirkten 15~0 g abffihrend. 

86. B e r g m a n n ,  De balsami Copa~vae Cubebarumque in urinam 
transitu. Diss. Dorp. 1860. 

Ausftihrliche Geschiehte und Chemic des Copa~vabalsams und der 
Cubeben. 

Das C o p a i v a h a r z  (amorphe Cepa'fvas~ure (die kristallisierte erhielt 
Verf. nicht) wirkte im freien Zustande sehr stark auf den Darmkanal; nach 
7,5 g Erbrechen, Kolikschmerzes, Durchf'~lle. Trotz des Erbrachens lie~ 
sich dutch Behandeln mit Salzs~ure und Athar das Harz im Ham mit 
Laichtigkdt nachwdsen. In Verbindung mit Magnesia war alas saure ttarz 
an Varf. in ainer Gaba yon 15,0 g ohne jede Wirkung auf den Darm- 
kanal. Auch im Harn erschien niahts van dar Sttbstanz (vgl. dagagen 
B e h r ,  unten Nr. 63. 

Mit Alkohol erschSpfte 0 u b e b e n  verursachen zu 30 g keinen t~rber- 
gang einer harzartigen Substanz in den Harn. Das aus der iitherischen 
LSsung des alkoholischen Extrakts dureh schtitteln mit Kalilauge erhaltene 
s a u r e  t t a r z  der  C u b e b e n  geht nicht in den Harn fiber. Der neutrale 
in Xther ]SslicheAnteil der Cubeben enthglt das C u b e b i n  yon C a p i t a i n e  
und Soube i r an ,  ~ t h e r i s c h e s  O1 und ein H a r z .  Das Cubebin land sich 
nach dem Einnehmen yon 0~06 g nicht im Ham. Das gtherische ()l er- 
teilte dam Harn den eigentiimlichen Geruch, doch brachte Salzs~iure kaine 
Trfibung hervor. Das 1-Iarz enthiilt einen in Alkahol 15slichen und einen 
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darin unl~isliehen Anteil. Der letztere geht nieht in den Ham fiber. Der 
in Alkohol 18sliehe Anteil besteht wiederum aus einem sauren Harz~ welches 
leicht in den Ham fibergeht, und einer viseiden nieht sauren Masse, welche 
nieht im Ham erscheint. 

Ob die beiden sauren Harze identisch sind und nur in  verschiedenen 
Verbindungen in den Cubeben vorkommen, konnte nicht entschieden 
werden. 

87. P r z e c i s z e w s k i ,  Pharmakologische Untersuchungen fiber 
Ammoniacum, Sagapenum und 0poponax. Diss. Dorp. 1861. 

Sie sind analog zusammengesetzt wie die Asafoetida (vgl. S em m er ,  
unter Nr. 85). 

Das  A m m o n i a c u m  besteht aus einem schwefelfreien iitherischen 
()l, einem neutralen schwefelhaltigen und einem sauren Harz. 

Das S a g a p e n u m  enth~tlt schwefelhaltiges ~therisches OI, ein neu- 
trales amorphes, ein neutrales kristallisierbares und ein saures Harz, die 
alle drei Schwefel enthalten. 

Das .O. p o p o n a x  ist zusammengesetzt aus einem schwefelfreien 
~therischen Of, einem neutralen und einem sauren Harz, die beide sehwefel- 
haltig sind. Aul]erdem enthalten alle drei Drogen Gummi. Die s~imt- 
lichen dargestellten Harze werden nach dem Einnehmen dutch den Darm 
enfleert, nut Spuren erseheinen im Ham. 

Das sehwefelhaltige 01 des Sagapenum, van welehem der Autor 1,84 g 
nahm, vermehrte night den Schwefelgehalt des Hams. 

88. S a c h s ,  Beitr/~ge zur Lehre vom Ubergang der Harze in das 
Blut. Diss..Dorp. 1862. 

Nach dem Einnehmen yon venetianisehem Terpentin und von Colo- 
phonium (Sylvin- oder Abietinsiiure) bildete sieh im ttarn auf Zusatz yon 
Salpeters~iure eine Triibung. Nach dem Einnehmen yon Terpentin, 
TerpentinS1 nnd CitronenSl zeigte der Ham Veilehengeruch. Das Destillat 
des Hams roch zwar noch nach Veilchen, doch trat bei der Destillation 
mit Situren in alien F/illen, auch naeh CitronenSl, ein ausgesproehener 
TerpentinSlgerueh auf. 

Vom Elemi -  und G a l b a n u m h a r z  geht niehts in den Ham fiber. 
C o p a ~ v a b a l s a m ,  als Emulsion ohne Galle in den Mastdarm injieirt, 
ging nieht in den Ham tiber und hatte aueh keineriei Wirkung; mit (4alle 
gemischt fand der Ubergang start, doch trat bei diesem Versuch bei Verf. 
eine heftige Eutziindung des Mastdarms mit Ausgang in Eiterung auf. 

Vergl. fiber die Resorption yon Harzen auch Behr  (63), D a r a s z -  
k iewiez  (70)~ S e h d u r  (78). 

XII. V e r h a l t e n  v e r s c h i e d e n e r  o r g a n i s c h e r  S t o f f e i m  B l u t  
u n d  i h r  U b e r g a n g i n  d e n  H a r n .  

89. W i t t e ,  Meletemata de Sacchari, Manniti, Glycyrrhizini in 
organismo mutationibus. Diss. Dorp. 1856. 

Das Verhalten des R0hr- Trauben- und Milchzuekers im Organismus 
wird naeh den Untersuehungen versehiedener Autoren besproehen. 
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Nach dem Einnehmcn yon 45 g Mannit land Verf. 5~5 g im Ham 
wieder; die flfissigen Darmentleerungen enthielten nur geringe Mengen 
Mannit. Nach der Einspritzung yon !3 g Mannit in die Halsvene eines 
Hundes fanden sich 5 g im tIarn wieder. Die Faeces des Tieres waren 
yon normaler Beschaffenheit. 

In einem mit Wasser angertihrten Gemisch yon Mannit, Kreide nnd 
einem Stack Duodenum vem Sehwein trat bei 40 o C unter Gascntwickelung 
G~rung ein~ bei welcher sich nach 24 Stundcn Milchsaure und Butter- 
oder Propions~iure gebildet batten, vermutlieh unter Entwickelung yon 
Wasserstoff. 

Uber die abfiibrende Wirkung des Mannits vergl. G e r l a c h ,  unter 
Nr. 14. 

Das G l y e y r r h i z i n  verhalt sieh im allgemeinen wie tier Mannit. 
Nach 15 g, die der Verf. einnahm, traten Durchfitlle auf und in den Faeces 
wurden 12 g wiedergefunden. Der Ham war frei davon. 

90. Berg~ De nonnullarum materiarum in urinam transitu dis- 
quisitiones. Diss. Dorpat 1858. 

Die aus RicinusSl durch Kali dargestellte S e b aein s ~t u r e verursachte 
nach 15 g breiige Stfihle. Im Ham fund sic sich in reichlicher Menge 
wieder. In Form des ~agnesiumsalzes verursacbte sic in einer Gabe von 
16,5 g Durehf~lle und ersehien sowohl in den Faeces wie im Ham. 

Die C u m a r i n s K n r e  geht~ wie es R a n k e  angegeben hatte~ unver- 
Kndert in den Ham fiber. Salieyl- und Salicylurs~ure fanden sieh im 
letzteren nieht. 

Das B e r b e r i n  liefl sich niebt im Ham wiederfinden;- ebensowenig 
besondere Frodukte desselben. Es wird daher im Organismus zersetzt, wobei 
der Stiekstoff in Form yon Harnsteff den 0rganismus zu verlassen scheint. 
Aueh das G u t t i  wird im Organismus zersetzt (vergl. Sehaur~ unter 
Nr. 78). 

91. J a b l o n o w s k i ,  De Santonini, Bebeerini, Narcotini~ Arbutini~ 
citratis Ferrici intra organismum humanum rationibus. Diss. Dorp 
1858. 

Vom S a n t o n i n  nahm Verf. bis zu 5 g ohne Sehaden. Im Harn. 
fand sich eine kirsebrote, harzartige Substanz, ahnlieh dcr, wie man sie 
beim Erhitzen yen Santonin erh~lt. 

Vom B e b e c r i n  geht vielleicht ein kleiner Tell in den Ham fiber, 
der grSi~ere wird im Organismus vcr~ndert. Eine Gabe yon 5 g auf ein- 
real genommen verursachte heftige Magensehmerzen, Hitzegeffihlo~ Lieht- 
scheu , Triinenflul], Kopfschmerz usw. Die gleiche Menge, in drei Gaben 
genommen~ blicb ehne Wirkung. 

Iqach 1,25 g N a re  o t in  (an Menschen) traten Sehwindel, Kopfschmerz~ 
Somnolenz, Salivation auf, Im Ham lie~ sieh kein Narcotin nachweisen. 

A r b u t i n  ist ohne besondere Wirkung. Im Ham finder sich eia 
humusartiges Zersetzungsprodukt. 

iN'ach c i t r o n e n s a u r e m  E i sen  geht nicht, wie es KS l l i ke r  angibt~ 
Eisen in den Ham fiber. 
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92. P i e t k i e w i c z ,  Uber den [lbergaug einiger Stoffe in den 
tIarn. Diss. Dorp. 1864. 

Nach dem Einnehmen yon P h l o r r h i d z i n ,  P h l o r r e t i n  und P h l o r -  
r e t i n s i i u r e  trat ttippurs~iure im Ham auf und dieser nahm auf Zusatz 
yon Eisenchlorid in zwei F~illen eine tief weinrote Fib-bung an. S y r i n g i n  
wird im Organismus znm grSl]eren Teile vollsffindig zersetzt, zum kleineren 
geht es unver~ndert in den Ham fiber. Die Untersuchung des Hams yon 
einem Hunde~ der jedesmal 15 g A m g y d a l i n  erhalten hatte, fiel im 
Wesentlichen negativ aus. Ob M a n d e l s a u r e  Hippurs~ure liefert, blieb 
zweifelhaft. Die A z o b e n z o ~ s i i u r e  verl/il~t zum Toil unver~indert~ zul~ 
Toil als Hippurs~iure dan Organismus. B e n z a m i n s ~ u r e  wird im Orga- 
nismus in Benzo~siiure umgewandelt, wobei die letztere neben tliiopurs~ure 
in reichlicher Menge im Ham auftrat. B e n z a m i d  gab ebenfalls ein Ge- 
misch yon Benzo~s~ture und ttippurs~ure. Nach wiederholten Dosen vow 
1 g Sa l i cy l s~ure  beobaehtete Verf. an sich das Geftihl yon Befiiubung 
und anhaltendes Ohrensausen, welches in eine starke, vier Tage dauernde 
SchwerhSrigkeit fiberging. Das G a u t h e r i a S l  (Saliey]sliure-Methyl~ther) 
wird im Or gespalten. Im Ham fanden sich Salieyl- und 
Salicylursaure. 

93. H a r t e n ,  Beitrag zur Kenntnis der Quellen der ttippursiiure 
im Ha m der Pflanzenfresser und des Menschen. Diss. Dorp. 1867. 

Ausffihrliche Literaturiibersieht. We i l ]manns  Angaben, dab bei 
Ffitterung mit ligninreiehen Substanzen wie Weizenkleie~ Roggenstroh, IIafer 
Kaninehen reiehlieh Hippurs~iure ausseheiden, und die yon Meii tner  und 
Sherpa rd ,  dab die ~,Rohfaser" des Grases bei Moorriibenfutter an Kaninehen 
reiehliche Mengen yon Hippurs~ure im Ham erseheinen macht, wurden 
experimentell geprfift. Bei Ffitterung mit Haferstroh lieferten die Kaninehen, 
entgegen der Angabe yon W e iI] m a n n keine Hippurs~iure~ reiehliehe Mengen 
dagegen bei Heuffitterung. Die aus Wiesenheu naeh Mei s sne r  und 
S her  pa rd  durch Auskoehen init Kalilauge dargestellte ,,Rohfaser ~ veranlafite 
an Kaninchen, welche bei Moorrtibenffitterung hippurs~iurefrei waren, kein 
Auftreten yon Hippurs~ure im tlarn~ wenn bei Anwendung coneentrierterer 
Kalilauge die Cutieularschiehten vollst~indig entfernt waren. Die Isolierung 
der Cutieula aus der Kalilauge gelang nieht. Im Timothyheu (Phleum 
pratense) und in den~ Reineelauden genannten Pflaumenarten konnte China- 
s~iure als Quelle der I-Iippurs~iure naehgewiesen werden. 

XIII .  A l k o h o l  und  C h l o r o f o r m .  

94- E. S t r a u c h ,  Do demonstratione spiritus vini in corpus in- 
gesti. Diss. Dorp. 1852. 

Methode zum Naehweis yon Alkohol dutch die Essigsiiurebildung beim 
Uberleiten der Alkoholdiimpfe fiber Platinmohr. Nach der Vergiftung von 
Itunden veto Magen aus konnte ein Toil des Alkohols in den versehie- 
denen Organen wiedergefunden werden. Untersuehung des Mageninhalts 
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yon Menschen auf Alkohol, die vor dem Tode entweder alkoholisehe Ge- 
tr~nko genossen oder naehweislieh keiaen zu sieh gen0mmen hatten. 

95. M a s i n  g ,  De mutationibus spiritus vini in corpus ingesti. 
Diss. Dorp. 1854. 

Wiederholung der Versuehe yon S t r a u c h  (94) tiber den Iqachweis 
yon Alkohol im Blur und den Organen. Der Alkohol wird nieht, wie 
D u c h e k annimmt, im Organismus in Aldehyd umgewandelt. Einige 
Versuche an Hunden fiber die Wirkungen des Acetons, die denen des 
Alkohols ~ihnlieh siad. 

96. S c h u l i n u s ,  Untersuchungen tiber die Verteilung des Wein- 
geistes im tierischen Organismus. Diss. Dorp. 1865. Arch. d. geilk. 
V./1866 p. 97. 

Die Verteilung des Alkohols im tierisehen Organismus ist nach der 
Vergiftung mit dieser Substanz eine gleichm~fiige. Das Blut enth~lt stets 
verh~tltnism~tl]ig mehr Alkohol als jedes der Organe. Wenn umgekehrt 
zuweilen alle oder einzelne Organe relativ mehr Alkohol als (]as Blur ent- 
halten, so r[ihrt das daher, dal] ein Tell des im Blute befindliehen Alkohols 
noeh nach tier Entfernuag des Blutes aus dem KSrper durch den Blut- 
sauerstoff oxydiert wird. Denn aus dem Blute, welches unmittelbar bei 
dem Auffangen mit Weingeist versetzt war, liel] sich naeh einiger Zeit nur 
ein Tell wiedergewinnen. Der Alkohol wird zum grS~ten Teil im Orga- 
nismus zersetzt und nur in geringerer Menge nnveriindert dureh Nieren, 
Lungeu uad Haut ausgesehieden. 

97. S u l z y n s k i ,  l~ber die Wirkung des Alkohols, Chloroforms 
und ;Xthers auf den tierischen 0rganismus. Diss. Dorp. 1865. 

Versuehe fiber die Oxydation des Alkohols im Blute aul~erhalb des 
0rganismus. Dem Blute wurden 0,47--1,42 Proz. Alkohol zugesetzt und 
dana 1--4 Tage stehen gelassen. Die Differenz zwisehen der Menge des 
zugesetzten und wiedergefundenen Alkohols betru~ 8--43 Proz., in den 
Versuehen~ in denen die Destillation unmittelbar naeh dem Alkoholzusatz 
vorgenommea wurde, war sie 0,2--8,5 Proz. Im Blute, welches dutch 
COo. sauerstoffrei gemaeht war~ ergab sieh unmittelbar nach dem Zusatz 
des Alkohols eine Differenz yon 0,14 Proz., naeh 20 Stundea in einer 
anderen Blutportion eine solche yon 11 Proz. Alkohol, Chloroform und 
Ather bewirken an Tieren, wie schon Dum6r i l  und D e m a r q u a y  ge- 
funden batten, eine Abnahme der K~rpertemperatur. 

98. S c h m i e d e be r g,  Ober die quantitative Besfimmung des 
Ghloroforms im Blute und sein Verhalten gegen dasselbe. Diss. 
Dorp. 1866. Arch. d. Heilk. 1867 p. 273. 

Verfahren zur quantitativen Bestimmung des Chloroforms im Blute. 
Eigenartige Verbindung zwisehen Chloroform und Hiimoglobin, die unter 
l/mst~tnden aufgehoben werden kann. 
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XIV. W i r k u n g  u n d  V e r h a l t e n  v e r s c h i e d e n e r  S u b s t a n z e n .  

99. R u d o l p h u s  B u c h h e i m ,  Meletemata quaedam de albu- 
mine, pepsino et muco. Diss. Leipzig 1845. 

Verg]eichende Untersuchungen fiber das Verhalten yon Eiereiweift, 
Pepsin und Mucin gegen verschiedene Reageniien. :Nach dem Einnehmen 
yon Ferrosulfat mit Eiweig vermischt fund sieh im Harn kein Eisen. Die 
Faeces enthielten viel Schwefeleisen. 

100. E r w i n  B u c h h e i m ,  De trimethylamino aliisque ejusdem 
generis corporibus. Diss. Dorp. 1854. 

Vorkommen yon Trimethylamin. Das Trimethylamin wirkt naeh Art 
des Ammoniaks auf den tierischen Organismus. 

10 I. M a 1 e w s k i, Quaedam de eamph ora, earboneo sesquichlorato, 
cumarino vanillaque meletemata. Diss. Dorp. 1855. 

:Naeh dem Einnehmen yon 1~9 g Campher beobachtete der Verf. an 
sich Schwindel~ Unsicherheit der Handbewegungen, Schwei~ausbruch im 
Gesieht, Dunkelheit vor Augen, Kitzelgeftihl, das Laehen veranla~te, Un- 
ruhe, Unbesinnlichkeit, dann die Angst alles zu vergessen~ Bewegungstrieb, 
doeh konnten die Bewegungen nut mtihsam und mit Anstrengung aus- 
geftihrt werden. Anfangs heitere Stimmung, dann Angstgeftihle~ Trockenheit 
im Rachen ohne Durstgefiihl~ Ubelkeit ohne Erbreehen. Der Puls ver- 
langsamt, klein und unregelma~ig. Zwei Stunden nach dem Einnehmen 
begannen die Erseheinungen naehzulassen. 

Xhnliehe Erseheinungen seitens des Centralnervensysfems und des 
Pulses beobachtete der Verf. nach dem Einnehmen yon 3,7 g Chlor :  
k o h l e n s t o f f  (C2C16). 

Eine Gabe yon 3,75 g C u m a r i n  brachte bei B u e h h e i m  dne 
sehwere Erkrankung hervor. Im Harn fund sieh naeh dem Einnehmen yon 
zusammen 15 g Cumarin ttippursaure. Es seheine das Cumarin im Orga- 
nismus zu Benzoesliure umgewandelt zu werden. 

102. E r i e h s e n ,  De floribus Arnieae montanae. Diss. Dorp. 1857. 

Der Verf. nahm 7,5 g gepulverte Arnieablfiten ein. Es effolgte nur 
Nausea und ein einem neuralgischen Schmerz ithnliches Geftihl in der Pri~cor- 
dialgegend sowie ein flfissiger Stuhl, den Verf. auf die mecllanisehe Wirkung 
tier Bliiten zurtickftihrt. Das alkoholische Extrakt aus 7 g Bliiten ver- 
ursaehte ebenfalls :Nausea und jenes Geftihl, aber keinen Durchfall. Der 
Aufgug aus den mit Alkohol ausgezogenen Blfiten war ohne jede Wirkung. 
Verf. fand in den Arnicablfiten ein Alkaloid, das in kleineu Mengen keine 
Wirkung hafte und nieht niiher untersueht werden konnte. 

103. S z a b 1 e w .s k i, Quaedam de collodii virtutibus disquisitiones. 
Diss. Dorp. 1858. 

Historische Einleitung fiber den Gebrauch des Collodiums. Die thera- 
peutische Wirkung des Collodiums h~tngt yon dem Druek ab, weleher 

Archiv f. experiment. Pathol. u. "Pharmakol. Bd. 67, 4 
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infoige der Contraction des Hautchens auf die Unterlage ausgeiibt wird., 
Bestimmungea der GrSl~e dieser Contraction mittelst eines besonderen 
Apparats. Durch Zusatz yon ein wenig RieinnsS| wird die :Briiehigkeit 
der Membran am besten beseitigt. 

104. K e l t e r b o r n ,  Meletemata nonnulla de herba Cannabis indi- 
cae et de Lactucario. Diss. Dorp. 1859. 

Der wirksame Bestandteil des Itanfs finder sieh in dem in Aether 
15slichen Anteile des aus dem Kraut dargestellten alkoholischen Extrakts 
als harzartige Substanz, die sieh nieht rein gewinnen lieii. Das iitherische 
Oel war wirkungslos. Die Wirkungen, die Verfasser an sich selbst priift% 
bestanden in einer anf~nglichen Exaltation der psyehischen Funkfionen, 
dann in Depression, Kopfsehmerz, Schwindel, Ohrensausen, Pulsbeschleu- 
nigung. Naeh 0,3 g der harzartigen Substanz h'aten hoehgradige Puls- 
beschleunigung, heftige Unruhe, Aufregung, Schwitehe, Kriimpfe an den 
Extremitiiten, Trismus, vSllige Kraftlosigkeit, Bliisse der Haut, dann ein 
angenehmes Warmegefiihl, Sehlaf und Erholung ein. 

Das L a e t u e a r i u m  rief selbst in t~gliehen Gaben yon 12,0 g keine 
Wirkung hervor. 

105. N e u m a n n ,  Ueber den vorzugsweise wirksamen Bestand- 
tell des schwarzen Pfeffers. Diss. Dorp. 1860. 

Das chemiseh indifferente Harz des Pfeffers ist entgegen den frtiheren 
Ansehauungen ohne Wirkung. Der seharfe @6sehmaek und die irrifierende 
Wirkung, die beim Einnehmen als Gefiihl von Brennen in der Magenge- 
gend nnd naeh der Resorption an anderen yon der Applieationsstelle ent- 
fernten Loealit~tten sieh kund gibt, hgngen nut yon dem Piperin ab. Die 
Loealwirkung ist ~ihnlieh der des Veratrins, Delphinins und Aeonifins. 

Das Piperidin and die Piperidinsiiure erwiesen sieh als ganz un- 
wirksam. Im Harn lie~ sieh kein Piperin naehweisen. 

106. H o f f m a n n ,  Beitriige zur Kenntnis der pbysiologischen 
Wirkungen der Carbols~iure und des Camphers. Diss. Dorp. 1866. 

Bei der Einverleibung der Carbolsii, ure  dm'eh den ]~agen traten 
an Hunden nnd Katzen St~irungen der Fortbewegung, Znekungen nnd 
Kr~mpfe auf. Der ttarn war dunkelschwarzbrann gef~irbt nnd enthielt 
Eiweil]. Die tiidliehe Gabe ist an Hunden nieht under 0,4 0,5 g, bei 
Katzen etwa 0,25 g pro kg KSrpergewieht. Bei eingm Huhn von 1,23 kg 
bewirkten 0,4 g keine auffiilligen Erscheinungen i naeh 0,8 trat der Tod 
ohne eigentliche Kr~impfe in 15 Minuten ein. 

Nach der Einftihrung des C a m p f e r s  in den ~agen erfolgten an 
Hunden and Katzen hoehgradige, oft wilde Aufregung, Stieren in die 
eine oder andere Riehtung (anseheinend Hallueinationen), heftiger Be- 
wegangstrieb besonders bei Hunden. dann die plStzlich ausbrechenden con- 
vulsivisehen Krampfanf~lle. Bei einem Hunde yon 6,7 kg kam es naeh 
1,9 g zu einem Anfall, naeh 4,5 g innerhalb einer Stunde zu 7 Anf~llen. 
Eine Katze yon 2,9 kg ging 3 Stunden naeh der Aufnahme yon 1,2 g 
Campher im 18, Krampfanful] zu Orunde. 

Beide Substanzen bewirkten ein S inken  der K ~ i r p e r t e m p e r a t u r .  
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107. B u e h o l t z ~  Ueber die Einwirkung der Phenyls~ure (Car- 
bols~ure) auf einige G~irungsprozesse. Diss. Dorp. 5866. 

Die Carbols~ure wirkt sowohl auf die chemisehen Fermente (Diastas% 
Emulsin, Myrosin, Speiehelferment), indem sie sieh vielleieht mit denselben 
verbindet, als auch auf pflanzliche Gebild% Sehimmel-und G~rungs- 
pilze hemmend und abtStend ein. 

108. P a u 1 H e r i n g, Einige Untersuchungen fiber die Zusammen- 
setzung der B]utgase w~hrend der Apnoe. Diss. Dorp. 1867. 

Entgegen den Angaben yon R e g n a u l t  nnd Re i s e t ,  dal~ ein ver- 
mehrter Sauerstoffgehalt der Inspirationsluft keine vermehrte Sauerstoff- 
aufnahme in das Blut nach sich zieht~ hatte R o s e n t h a l  behauptet, dal~ 
durch starke ktinstliehe Respiration bei Tieren Sauerstoff in vermehrter 
Menge vom Blut aufgenommen werde und der Zustand der Atembewegungs- 
losigkeit - -  die Apnoe - -  durch die S~ttigung des Blutes mit Sauerstoff 
bedingt sei. H. stellte daher @asanalysen nnd Haemoglobinbestimmungen 
an, um zu sehen~ ob wahrend des apnoisehen Zustandes das Blut einen 
hSheren Sauerstoffgehalt habe~ und wie der gefundene Sauerstoff sieh za 
dem aus dem Haemoglobingehalt bereehneten verhielte, der bei S~ttigung 
des Blutes nach den Dybkowskysehen  Untersuehungen vorhanden seia 
miil~te. 

Bei den Gasanalysen wurde zur Ermittelung der Kohlens~ure 12 bis. 
15 cem verdiinnte Phosphors~ture (spee. Gewicht 1.007--1.008) auf 50 bis 
70 ecm Blut zugesetzt~ yon der durch Kontrollversuehe naehgewiesen wurde, 
dal~ sie nieht (wie die Weinsgure) Sauerstoff im Blute zuraekhalte. Zur 
Haemoglobinbestimmung diente der colorimetrisehe Vergleieh mit einer LSsung- 
von Haemoglobinkristallen, die wie das Blut mit Essigs~ure und Natronlauge 
in eine HaematinlSsung verwandelt war. Eine grol~e Zahl der Analysen 
sind yon Buehhe im und dessert damaligen Assistenten S c h m i e d e b e r g  
ausgefiihrt. 

Als Versuehstiere dienten Katzen, von deren Blut festgestellt wurde, 
dal~ es normal geringere Gasmengen als das anderer Tiere enthglt, die 
einzelnen Gasmengen aber zueinander in dem gewShnliehen Verh~ltnig 
stehen. 

Die Gasvolumina in Prozenten 
Hg.druck reduziert. 

des Blutvolumens~ auf 0o und 1 m 

Normal Apnoe 
Mittelzahl des Sauerstoffs 9.92 8.83 

,, :i Stiekstoffs 0.98 0.86 
~ der Kohlens~ture 21.91 11.44 

~ Gesamtmenge 32.81 21.14 

Bei der Apnoo ist, wle aus der Tabelle ersiehflieh, k e i n e  V er -  
m e h r u n g  des S a u e r s t o f f g e h a l t e s ,  eher eine kleine Verminderung zu 
konstatieren, dagegen eine Kohlens~ureverminderung um J/2--2/3 ihrer ge- 
wShnlichen Menge; doch braueht, wenn auch die KohIensiiure im Blute 
bedeutend vermindert ist, nicht immer eine deutlieh ausgepr~igte Apnoe 

4* 
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einzutreten. H e r i n g  sehliel3t aus seinen Versuehen~ dal~ Verm~nderung der 
Kohlens~ture im Blute zu den Faktoren zu zahlen ist, welehe die Reiz- 
barkeit der medulla oblongata mehr oder weniger aufheben, und daft die 
Traubesehe  Ansieht die gr5l]ere Wahrseheinliehkeit ftir sieh hat, daft 
namlieh die im Blute enthaltene Kohlens~turemenge iiberhaupt allein das 
Bestimmende bet Reizung der Respirationseentren in tier medulla oblon- 
gata set. 

109. W e y l a n d ,  Vergleichende Untersuchungen tiber Veratrin, 
Sabadillin, Delphinin, Emetin, Aconitin, Sanguinarin und Chlorkalium. 
Diss. Giessen. Eckhards Beitri~ge zur Anat. u. Physioll 5. Bd. p. 27. 
Giessen 1870. 

Untersuehungen fiber die Muskelwirkung, insbesondere tiber die Ver- 
~tnderungen in dem zeitliehen Ablaut der Muskelcontraetion unter dem 
Einftuiii der genannten Substanzen. Die eigenttimliehe Verlangerung der 
Zuckungskur~-e des Muskels wird nieht bedingt dutch due VerS~nderung 
der contraetilen Substanz, da einerseits keineswegs alle Muskelgifte diese 
Muskelkrankheit hervorbringen (z. B. Sanguinarin) und andererseits sieh 
dieselbe nut in gewissen Stadien der Vergiftung zeigt. 

110. B u e h h e i m  und E i s e n m e n g e r ,  Ueber den Einflu[~ einiger 
Gifte auf die Zuekungskurve des Froschschenkels. Eckl~ards Beitr/~ge 
zur Anat. u. Physiol. 5. Bd. p. 75. 1ST0. 

Untersuchungen fiber den Einflul] folg'ender Stoffe auf die Zuekungs- 
kurve des Muskels~ als Fortsetzung tier Untersuehungen yon W e y l a n d  
(107): Breehweinstein, Upas Antjar, Coffe~n~ Theobromin, CocaS:n, Chloro- 
form, Convallamarin~ Digitalin, Chinin, Napellin, Lyeoetonin, @alle~ Saponin. 
Wie die Kaliumsalze und das Sanguinarin (Weyland)~ aueh der Breehwein- 
stein, die Galle and alas Saponin heben allmS~hlieh die Contraetilit~it des 
Muskels auf, wahrend die Zuekungskurve unver~ndert bleibt. Durch die 
iibrigen Stoffe wird sie in ~.hnlieher Weise wie dureh das Veratrin ver- 
langert. - -  

111. B u c h h e i m  u n d  L o o s ,  Ueber die pharmakologische 
Oruppe des Curarins. Eckards Beitr~ge zur Anat. und Physiol. 5. 
Bd. p. 179. 1870. 

Es werden 22 versehiedene Substanzen~ insbesondere Methyl- und 
Aethylsubstitutionsprodukte yon Alkaloiden auf die Starke ihrer eurarin- 
artigen Wirkung gepriift. - -  

112. E h n e r ,  Ueber die Wirkung tier Apnoe bet  Strychninver- 
giftung. Diss. Giessen 1870. 

Das AufhSren der Strychninkr5mpfe bet Tieren, welehe durch kfinst- 
liche Respiration apnoiseh gemaeht sind, (L e u b e und R o s e n t hal) hSngt nieht 
yon einer Uebers~ttigung des Bluts m it Sauerstoff ab (vergl. H e r i n g, unter 
Nr. 10S)~ sondern ist die Folge tier dabei stattfindenden passiven Be- 
wegungen, die in anderer Weise hervorgebraeht, denselben Effekt haben. 
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113. B u c h h ei m, Ueber den wirksamen Bestandteil des Mutter- 
korns. Arch. f. expor. Path. u. Pharmakol. Bd. III. S. I. 1874. 

Der w~il~rige Auszug des Mutterkorns enthglt Milchsiiure, welche aus 
der Mykose im Mutterkorn unter Einwirkung einer leim~hnliehen Substanz 
(,Ergotin") entsteht. Diese Substanz ist wahrschelnlich ein dutch das 
Pilzmyeelium gebildetes Umwandlungsprodukt des Rogg'enklebers. Die 
Mykose wird dureh Kochen mit Schwefels/iure ganz allm~ihlich in Trauben- 
zucker umgewandelt. 

114. B u c h h e i m ,  Ueber die Wirkung der Kaliumsalze. Arch. 
f. exp, Path. u. Pharmak. Bd. III .  S. 252. 1875. 

Man darf annehmen, daft der Kaliumgehalt der Muskcln ffir die 
Contracfilit~it derselben eine grol~e Bedeutung habe. Man kiinne sich denken, 
die contractile Substanz der Muskeln sci eine moleculih'e Verbindung ge- 
wisser eiweil]artigcr Stoffe mit KaliumsMzen. ,,Durch den Zutritt grSl]erer 
Mengen yon Kaliumsalz wiirde dieselbe in ihrer Zusammensetzung geiindert 
werden und infolge davon ihre friihcre Eigensehaft verlieren. Dieser Satz 
beansprueht zufi~ichst nur den Wert einer Hypothese." 

115. B u c h h e i m .  Uber die therapeufische Verwendung des 
Sauerstoffs. Arch. f. exp. Path. u. Pharmak., Bd. IV, S. 137, 
1875. 

Der Gedanke, durch einen erhShten Sauerstoffgehalt des Blutes einen 
Einflug auf den Verlauf yon Krankheiten auszuiiben, mug aufgeg'eben 
werden. Vergl. die Resultate der Untersuchungen yon H e r i n g ,  Nr. 108. 

116. B u c h h e i m ,  Uber den Einflul~ der Apnoc auf Strych- 
nin- und Brucinvcrgiftung'en. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. X1, 
S. 177, 1875. 

Enth~lt die Resultate der in der Dissertation yon E bn e r ver(iffent- 
lichten Vcrsuche (vergl. ~r. 112), welche yon R o l~ b a c h, B r o w n- S e q u a rd 
und F i l e h n e  bei der Behandlung dieses Themas iibersehen worden 
waren. 

117. Buch  h ei m, Uber die pharmakologische Gruppe des Piperins. 
Arch. f. exp. Path. und Pharm., Bd. V, p. 455, 1876. 

Das Piperin und Chavicin des Pfeffers, das'Pyrethriu und der scharfe 
Bestandteil der Parakresse (tterba Spilanthis) sind iitherartige Verbindungen 
des Piperidins mit verschiedenen S~iuren. Die Componenten zeigen, in 
magigen Gaben wenigstens, keine besondere Wirksamkei b w~ihrend jene 
Verbindungen Sieh dureh den brennenden Gesehmaek und die entziindungs- 
erregende Wirkung auszeiehnen. 

118. ] 3 u c h h e i m ,  Ubcr die pharmakologische Gruppc des Afro- 
pins. Arch. f exp. Path. u. Pharmak., Bd. V, S. 463, 1876. 

Das Tropin hat keinen Einflu$ auf die Pupille und nur einen sehr 
geringen auf die Hemmungsapparate des tterzens. Wird aber in diesem 
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Spaltungsprodukt des Atropins 1 Atom H durch einen Saurerest vertretea 
(in dem Atropin durch die Tropas~ure, in dem Belladonin durch die 
Belladoninsaure~ in dem Benzoyltropin durch die Benzo~s~ture)~ so zeigen 
die entstandenen Verbindungen die eigenartigen Atropiawirkungen. 

Es wird yon B. dann auf die MSglichkeit hingewiesen~ dab das 
Spaltungsprodukt des Hyoscyamins, das Hyoscin~ mit dem Tropin identisch 
sei und dai~ das Daturin eine andere S~iureverbindung des Tropins sein 
kiinnte als das Atropin. 

Diese Untersuchungen sind bekanntlich yon Lad  en b u rg  welter ge- 
ftihrt worden. Er hat mit Hilfe einer bequemeren Methode, welche die 
S~iurechloride entbehrlich macht, eine griiisere Anzah! yon esterartigen 
Verbindungen des Tropins mit S~iuren dargestellt, die alIe mehr oder weniger 
die Atropinwirkung hervorrufen I so dais j ene Anschauungen yon B u c h h e i m 
im vollsten Maise best~tigt wurden. 


