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von 

Dr. Ernst Witting jun., 
Apotheker in Hoxter. - 

Die Erscheinungen im lebenden Thier-Organismus, 
welche von pathologiachen Zustiinden herriibren, sind ver- 
hiiltnissmassig wenig Gegenstand systematischer cherni- 
scher Untersuchungen geweseu. Wenn es auch ausserst 
wichtig erscheinen konnte, zuvorderst die Rolle der ohhe 
mischen Beactionen bei den vitalen Processen uberhaupt 
fest~ustellen, und jene beim normalen Lebensprocesse ma 
studiren, so ist es doch auffallend, gerade die abnormen 
Erscheinungen yon der Chemie etwas vernachlassigt zu 
sehen, da sie, der gestorten Lebensthatigkeit in gewisser 
Art entzogen, am unbedenklichsten unter dem Einflusse 
der chernischen Krafte stehen. Wenn letztere im nor- 
malen Lebensprocesse abmrbirt und ilire Processe als 
solche mehr oder weniger verwischt werden, so treten 
sit3 dafiir um so offener zuTage, wenn das Gleichgewicht 
allor Kriifte im Organismus gestort und dieser in den 
Krankheiten die Reactionen der Elementarkdfte zurn Vor- 
schein kommen lasst. Darum wiirde dam in1 kranken 
Organismus das Verhaltniss der chemischen Kriifte zum 
Leben am deutlichsten m verfolgen aein, und die Thier- 
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chemie im Allgemeinen gewiss grossen Gewinn aus ge- 
nauen Untersuchungen der durch Krankheit bedingten 
Erscheinungen ziehen. Aber es kann ausserdem noch 
unmittelbar ein praktischer Nutzen fiir die Medicin dar- 
aus gewonnen werden. Abgesehen davon, dass eine ratio- 
nelle Medicin uberhaupt erst moglich wurde, nachdem 
die physiologische Chemie die wichtigsten Processe, welche 
das vegetative Leben des thierischen Organismus zeigt, 
richtig deuten gelehrt, SO konnen auch eine richtige Pa- 
thologie, Therapie, Diagnostik und eine rationelle Phar- 
makologie ohne Mithiilfe der Chemie durchaus nicht be- 
stehen. 

Wir wollen die Wichtigkeit des Chemismus fur das 
organische Leben clurchaus nicht uberschiitzt wissen, wir 
betrachten ihn viclmehr nur als einen der dabei tliiitigen 
Factoren ; aber bei pathologischen Zustiinden gewinnt er 
ohnc Zweifel das Uebergewicht uber die andern, und 
zwar um so mehr, je  heftiger die Krankheit auftritt. Man 
kann behaupten, dass jede Krankheit mit chemischen 
Erscheinungen verbunden sei, welche mit functionellen 
oder materiellen Veranderungen zusammenhangen. Wenn 
es gelilnge, diese Veranderungen in allen Krankheiten zu 
verfolgen und sie als specifische und charakteristische 
nachzuweisen, so wiirde damit der Medicin ein ausser- 
ordentlicher Dienst geleistet. Nicht nur wiirde die Dia- 
gnostik sehr sicher werden, indem die subjectiven Symp- 
tome den mehr sicheren objectiven wcichen miissten, und 
man zugleich die wesentlichen von den zufalligen und 
syrnpathischen unterscheiden wiirde, sondern es wiirde 
auch zugleich zu einer scharferen Trennung der Symp 
tome von den Krankheiten sclbst, zu der Charakterisirung 
der letzteren, zu ihrer Benennung und rationellen Behand- 
lung nicht wenig beigetragen werden. Ich sage: ,nicht 
wenigu, um mich dagegen zu verwahren, als wenn ich 
von einer Therapie, welche nur die chemischen Symp- 
tome beklmpfen wollte, das alleinige Heil erwartete. Viel- 
mehr bin ich der Ansicht, dass bei Vernachltissigung der 
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pathologischen Anatomie die pathologische Chemie nur 
der Diagnostik besonders zu Gute kommen wurde. 

Die Hindernisse, welche bisher der Entwickelung 
einer pathologischen Chemie und ihrer praktischen An- 
wendung sich entgegemtellen, sind besonders zweier- 
lei Art. Sie liegen in der Unzulanglichkeit der. bis- 
herigen Untersuchungsmethode und in den Liicken der 
physiologischen Chemie selbst. Was die Mangelhaftig- 
keit der apalytischen Methode anbetrifft, so ist diese haupt- 
stlchlich begriindet durch die geringe chemische Charak- 
teristik der Substrate des Organismus, welche im Lebens- 
processe auftreten. 1st doch bis heute fiir die Protein- 
korper keine rationelle Formel gefunden, das Kreatin 
noch nicht rein dargestellt, iiber den Hmfarbstoff un- 
geachtet vieler Untersuchungen so gut wie Nichts bekannt, 
die Natur der sogen. Extractivstoffe noch sehr im Dun- 
keln u. s. w. Bedenkt man ausserdem, in welch’ geringer 
Menge mawhe Stoffe auftxeten, wie schwer oft die mecha- 
nische Reinigungund Trennung der zu untersuchenden thie- 
rischen S u b s k e n  ist, so kann man sich nicht wundern, dass 
besonders die quantitative analytische Methode ihrer Be- 
stimmung, selbst die Trennung der Blut- und Harnbestand- 
theile noch Manches zu wiinschen ubrig lasst. Hieraus 
erkliirt sich denn auch zum Theil, weshalb wir iiber die 
Genesis so vieler thierischer Stoffe, iiber die Rolle, welche 
sie irn Organismus spielen, ja selbst uber die Function 
mancher Organe noch im Dunkeln geblieben sind. So 
sind z. B. die Metamorphosen der Proteinkorper bei den 
physiologischen Processen nur zu ahnen, uber die wich- 
tigsten Secretions- und Excretionsproducte wird gestritten, 
z. B. dariiber, wo der Harnstoff, das Casein, das Taurin, 
die Hippursaure gebildet werden, ob das Gallenpigment 
nur ein Excretionsproduct sei, unter welchen Verhaltnis- 
nen das Cholestearin entstehe u. 8. w. Wie unklar ist 
man noch uber die Entstehung des Hamatins und uber 
seine Bedeutung! Wenn solche Fragen noch nicht gelost 
sind, und die physiologieche Bedeutung von Korpern noch 
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80 wenig festgestellt ist, die im normalen Lebensprocesse 
stabil auftreten, so begreift man die Schwierigkeiten, mit 
welchen die pathologische Chemie zu kkmpfen hat. Diese 
diirfen indess nicht abschrecken. Und in der That, ver- 
gleicht man die Producte, welche aus ganz bekannten, 
wohl charakteriairten Krankheitsprocessen hervorgehen, 
mit denen, welche bei normalen Functionen resultiren, so 
wird man freilich nicht immer specifische qualitative Un- 
terschiede entdecken; allein es stellen sich doch haufig 
quantitative Verhaltnisse in der Zusammensetzung heraus, 
die keineswegs #u ubersehen sind, und beriicksichtigt 
man ausserdem daa artliche Vorkommen, so erhillt man 
nicht selten untriigliche Diagnosen. SO z. B. findet sich 
Albumin normal in allen thierischen Saften, welche der 
Ernahrung dienen, im Blute, im Chylus, in der Lymphe 
u. s. w. Unter abnormen Vorhaltnissen aber in Se- und 
Excreten, und Morbw Erightii ist ausgezcichnet durch 
eine ausserordentliche Menge Eiweiss im H a m  Zucker 
k d e t  sich normal nach dem Oenusse zucker- und stiirk- 
mehlhaltiger Nahrungsmittel im Diinndarm, auch geringe 
Mengen im Chylus, so wie auch in der Leber, sehr sel- 
ten aber, und nur wenn grosse Mengen Zucker verzehrt 
sind, im Ham. Dagegen erscheint er im puthologischen 
Zustande, beim Diabetes mellitus, in grosser Menge im 
Ham. Diese wenigen Beispiele, denen ich noch meh- 
rere anreihen konnte, zeigen zur Geniige, welche Ge- 
sichtspuncte man bei der Aufstellung einer pathologi- 
schen Chemie f i r  jetzt zu beobachten hat. Es kommt auf 
Oertlichkeit und Quantitiit an, welche man bei derartigen 
Untersuchungen ins Auge zu fass'en hat. Um aber na- 
mentlich in Bezug auf die letztere festzustellen, welche 
Menge normal und welche abnorm erscheint, so hit eine 
grossere Zahl zuverliissiger Analysen derselben pathologi- 
schen Verhaltnisse wiinschenswerth, denn nur durch eine 
Vergleichung kann him das Wesentliche vom Zufalligen 
tmterschieden werden. 

In diesem Sinne habe ich mir seit mehreren Jahren 
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zur Aufgabe gemacht, eine grossere Anzahl solcher Unter- 
suchungen auf dem Gebiete der pathologischen Chemie 
anzustellen, nicht nur, um zur Erweiterung dieser noch 
jugendlichen Doctrin etwm beimtragen, sondern um iiber- 
haupt auch zur Erklarung mancher noch dunklen Pro- 
cesse im thierischen Organismus einiges Material zu lie- 
fern. Ich habe die Analysen mit kritischer Berucksich- 
tigung aller bekannten Yethoden mit moglichst grosser 
Qenauigkeit angestellt, und es mochten daher die Resul- 
tate daraus ihren Werth auch dann nicht verlieren, wenn 
sie nicht immer in Beeug auf Qualitiit der Stoffe auffal- 
lend Neuos bringen. Auf diesem aebiete hat jede Ana- 
lyse ihren bleibenden Werth, die auf Zuverlassigkeit 
Anspruch machen kann; denn es handelt sich, wie oben 
gesagt, hauptsilchlich noch um eine Vergleichung vieler 
Analysen. So vie1 e8 moglich war, habe ich bei der 
Untersuchung der pathologischen Erscheinungen jedesmal 
die Function sammtlicher Organe, die irgendwie bethei- 
ligt erscheinen konnten, beriicksichtigt , die Medication 
und Diiit im Auge behalten, so wie iiberhaupt Alles, waa 
nicht gerade hochst unwichtig schien, in Betracht gezo- 
gen. Schon deshrrlb erfordern solche Untersuchungen 
keine geringe Ausdauer und Geduld. Wie schwer es 
ausserdem in kleineren SMten in der Regel noch hiilt, 
sich das Material zu systematischen pathologisch - chemi- 
schen Forschungen zu verschaffen, wie oft man dabei a d  
Vorurtheil und Qleichgiiltigkeit stdsst, das hat wohl Jeder 
erfahren, der sich mit solchen Arbeiten beschaftigte, und 
dem nicht gerade Lamrethe oder Kliniken das Material 
lieferten. 

Und somit laase ich denn zuniichst eine Anzahl Ana- 
lysen von Harn, Blut, von Excreten u. a. w. folgen, die 
ich in den letzten Jahren ausgefihrt habe, und deren 
Reihe ich immer noch zu vervollstiindigen gedenke. Die 
Methode der Untersuchung betreffend, so werde ich das 
Nothige an seinem Orte bemerken. 
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1. H m  und Faeces bei Diabetes mellitus. 
Die folgenden Analysen betreffen einen Fall, in dem 

ich den Harn uber ein Jahr lang von Zeit zu Zeit forb 
wiihrend im frischen Zustande untersucht habe, und die 
Krankengeschichte, wenigetens den spateren Verlauf, ge- 
nau verfolgen konnte. Die Kranke war ein Widchen von 
etwa 7 Jahren; ale  mir der Ham zuerst zur Unter- 
suchung gesandt wurde, fand sich die Krankheit ichon 
in hohem Grade vorgeschritten, indem der Zuckergehalt 
dee Harns schon ein bedeutender war. Der Harn war 
durch die ausseren Kennzeichen charakterisirt, an denen 
man, nach ofterer Beobachtung von diabetischem Harn, 
ihn gewohnlich schon von vornherein als solchen erkennt. 
Die Farbe war gelblich, aber blasser als beim normalen 
Ham. In den meisten der von mir untersuchten Fiille 
hatte der diabetische Harn eine blasse Rheinweinfarbe, 
mweilen bbsser und triibem Wasser ahnlich, und wurde 
namentlich nach langerem Stehen gewohnlich vollkommen 
klar und durchsichtig, wobei sich dann ein flockiges Se- 
diment absetzte, welches ich verhiilthissmassig reich an 
Harnsaure f a d ,  impragnirt von gelbem Farbstoffe, wes- 
halb das Sediment gewohnlich gelb gefarbt erschien. Die 
urspriinglich saure Reaction des H m  fand ich selbst 
noch nach einem Jahre in der Regel unverbdert, eine 
Erscheinung, welche ohne Zweifel von gebildeter Milch- 
saure herriihrt. Der Harn ist selten geruchlos, hhfiger 
ist ihm, frisch gelassen, ein Geruch eigen, welcher an 
Honig erinnert. Um die Veriinderung in den Excreten 
der Kranken genauer verfolgen zu konnen, will ich genau 
die Zeit, warm mir der Harn zugesandt wurde, angeben. 

Die Kranke litt gerade 
etwas an Diarrhoe. 

Harn vom 8. Januar 1854. 

Farbe und Qeruch wie oben beschrieben. 
Spec. Qewicht = 1,044. 
Reaction: stark sauer. 
Obgleich der Ham m6glichst frisch von einem Ode, 

1'12 Stunde entfernt, in meine Hilnde gelangte, so hatte 
sich dem ungeachtet ein flockiges gelbes Sediment abge- 
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setzt. Dasselbe betrug fiir nahezu lo00 Theile der Fliis- 
sigkeit = 0,395, und hiervon bestanden 0,257 aus Harn- 
saure, der Rest aus phosphorsauren Erden, organischer 
Materie und besonders Fett. Die Harnsaure charakte- 
risirte sich schon, als das Sediment unter das Mikroskop 
gebracht wurde, a d  das Deutlichste unter den ubrigen 
organischen Gebilden durch ihre rhombische Tafelform, 
und ausserdem durch die schone rothe Reaction mit Sal- 
petersaure und Ammoniak. Krystallbildungen anderer 
Kiirper konnte ich unter dem Mikroskope nicht entdecken. 

Die Methode der Untersuchung betreffend, so wil l  
ich nur bemerken, dass der Zucker von mir nach der 
Trommer-Barreswil-Fehling'schen Methode bestimmt wurde. 
Wenn man eine Fliissigkeit anwendet, welche aus 1 Unze 
Kupfervitriol, 4 Unzen neutrdem weinsaurem Kali und 
14-16 Unzen Natronlauge von 1,12 spec. Gew. und so 
vie1 Wasser besteht, dass das Qame 13852 Gran bet&& 
so kann man diese bei gutem Verschluss in kleinen Gla- 
Bern jahrelang zum jedesmaligen Gebrauche aufheben, 
ohne dass sie sich zersetzt oder Krystallbildungen absetzt. 
Uebrigens berechnete ich den Zuckergehalt nach der 
Menge des gewogenen Kupferoxyds, welches ich auB dem 
ausgeschiedenen Kupferoxydul durch Gluhen erhalten hatte. 
Dieses Verfahren der WAgung ziehe ich der Titrirmethodc 
durchaus vor, welche zwar schneller und bequemer von 
statten geht, aber weil sie subjectiv ist, nie den Grad 
der Sicherheit wie die erstere haben kann. Zu bemer- 
ken ist nur bei diesem Verfahren, dass der mit der Probe- 
fliissigkeit gemischte Ham mtiglichst vor dem Zutritt der 
Luft geschiitzt werden muss, indem sonst leicht Kohlen- 
saure angezogen wird, wodurch die Probeflussigkeit zum 
Theil zersetzt wird und durch gefAlltes kohlensaures Kupfer- 
oxyd der Niederschlag von Oxydul verunreinigt und ver- 
mehrt wird. 

In 1000-Theilen dee iiltrirten H a m  fand ich: 
Wasser . . . . . 925,288 
Feste Stoffe . . . 74,812 
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Die festen Stoffe bestanden aus: 
Zucker . . . . . . . . .  20,416 
Harnetoff . . . . . . . .  4,047 
Extractivstoffe a. fluchtige Salee 45,805 

74,712. 
Feuerkthdige Salze . . . .  4,444 

Eiweiss nicht vorhanden. Harnsaure wurde gleich- 
falls nicht gefunden, wohl aber, wie oben beschrieben, 
im Sedimente. Die unorganischen Bestandtheile unter- 
suchte ich dann nach der von Rose in neuerer Zeit an- 
gegebenen Methode; die Asche gewann ich, indem ich 
die feingeriebene Kohle mit Platinschwamm in einem 
diinnen Platinschalchen verbrannte ; darauf behandelte ich 
die Asche mit Wasser, den ungelosten Theil rnit Salpeter- 
slure u. s. w. und untersuchte jede Losung fiir sich ge- 
trennt. Die Trennung der Phosphorsiiure von den alka- 
lischen Erden etc., in dem durch Ammoniak aus der 
sdpetersauren Losung entatandenen Niederschlage, bewerk- 
stelligte ich vermittelst des metallischen Quecksilbers. 

Im Allgemeben ist w bemerken, dass bei diesen 
Analysen selbst bei Anwendung des Platinschwammes nur 
selten eine ebenso weisse Asche wie bei den Pflanzen 
erhalten wird, indem die verhaltaissmlasig grosse Menge 
der Chloralkalien beim Zerfliessen Kohlenstiiubchen ein- 
hiillt und deren Verbrennung schwierig macht. Die An- 
wendung einer allzu langen und zu starken Gliihhitze ist 
nicht anzurathen, indem bei Anwendung von Platinschwamm 
eine Asche, selbst wenn sie dcht  vollig weiss ist, kaum 
wagbare Spuren von Kohle enthiilt. 

A. Wh8m'ge Umng der Harnasche. 
Es bestanden 100 Theile der gelosten Stoffe aus: 

Chlornatriam . . . . . . .  33,30 
Kali . . . . . . . . .  4 2 9  
Natron . . . . . . . .  1,80 
Phosphodure . . . . .  11,Oa 
Schwefeeleaure . . . . . .  10,36 

9!3,67. 
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Daraw h e e n  doh folgende Salze berechnen: 
NaC1 . . . . . . .  B,30 
3KOPOi . . . . . . .  31,Z 

3NaO,'P05. . . . . . .  3,16 
99,67. 

~ 0 , 1 4 0 3 .  . . . . . . .  2a,w 
KO . . . . . . .  9,& 

Dae uberschtiesige Ksli ist vermuthlich ursprhg- 
lich in einer Ganischen Verbindung enthalten gewesen, 
oder an Kohledure gebnnden, welche bei der Einbche 
rung awgetrieben ist. 

B. salpeteroaure Umng. 
Es waren in 100 Thdlen der gelosten Stoffe: 

Kalkerde . . . . .  2,24 
Kallrerde . . . . .  30,32 
M W e a  - * * * 4,49 Durch Ammoniak 
Eieenoxyd . . . .  ISS)] gefit. 
Phoepho.aitnre . . .  46,M 

99,92. 
Die Phosphodure reicht aus, urn mit der Kalkerde 

und der Magnesia, welche durch Ammoniak als phosphor- 
saure Verbindungen geflillt wnrden, so wie mit dem gross- 
ten Theile des Eisenoxyds, dreibasische phosphorsaw 
Salze zu bilden, RO dass der Niederschlag, welcher aus 
der sdpeteraaurm Losung durch Ammoniak erhalten m d e ,  
nach dieaer Formel zusammengesetzt betrachtet werden 
kam: 

CaO 3092 
i) cao, ~ 0 5  a,30 = 1 PO5 26.98 

.M 0 449 

Few3 1638 
PO5 14,70 

~ M ~ O , P O ~  9,a  = I &j6 43ti 
w 0 3 ,  ~ 0 5  q o 3  = { 
Fes 0s 0,sO. 

Nach der Behandlung mit Salpetersiture blieben hum 
digbare Spuren ekes Riickstandea ungelost, der chemisch 
nicht weiter charakterisirt wt~rde. 

Von 100 Theilen Asche d e n  
d m h  Wssser gel& . . .  83,W 
d d  Salpetemlkue . . .  16,78 

lOO#O. 
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Siimmtliche Beatsndtheile der Asche auf 100 Theile 
berechnet, ergaben: 

Kali . . . . . . . . .  86,2!a 
Natron . . . . . . . .  l,49 
Kalkerde . . . . . . .  444 

Chlornatrium . . . . . .  27,73 

Magnesia . . . . . . .  0,76 
Eiaenoxyd . . . . . . .  2@1 
Phosphodure . . . . .  17,m 
Schwefeleliure w1 

99,s. 
. . . . .  

Berechnet man dieae Beatandtheile a d  4,444 Theile, 
so beateht der Harn in lo00 Theilen aus: 

Waeser . . . . . . .  !326,!288 
Zucker . . . . . . .  Q416 
Earnstoff . . . . . .  4,047 
Extractivetoffe und fliichtige 

Salze . . . .  46,soS 
Kali . . . . . . . .  A672 
Chlornatrium . . . . .  l,236 
Natron 0,m 
Kalkerde . . . . . .  Ow 
Magnesia . . . . . .  6,- 
Eisenoxyd . . . . . .  0,m 
Phosphorslim8 . . . .  0386 

. . . . . . .  

Schwefeleiiure . . . . .  O,% 
lOoO,o00. 

Die Verbindungsweise der einzelnen unorganischen 
Bestandtheile ergiebt sich aus den Berechnungen, welche 
ich bei den einzelnen Lijsungen mitgetheilt habe. Da- 
durch, dass die wilsserige und die saureLBsung getrennt 
analysirt werden, wird nicht nur die Uebersichtlichkeit 
iiber die einzelnen Stoffe grosser, sondern es wird auch 
die Art ihrer Yerbindungen sicherer festgestellt, ele die- 
ses nach den iilteren Methoden solcher Untersuchung& 
moglich war, wo der subjectiven Ansicht dea Analytikers 
zu vie1 Spielraum gelassen und die Aufstallung der che- 
mischen Formeln oft nur einer Wahrscheinlichkeitsberech- 
nung gleich kam. Damit will ich indess keineswege 
gesagt haben, &a wir durch diese Methode vollkommen 
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dariiber Anfsohlnse erhieltan, wie die unorganischen Be- 
standtheile im Organismus priiformirt vorkommen. Viel- 
mehr bin ich der Ansicht, dass wahrend der Einasche- 
rung nicht nur manche friihere Verbindungsverhaltnisse 
mod8cirt werden kijnnen, sondern sich auch ganz neue 
Koqer bilden mogea Gilt dieses auch weniger von den 
Pflanzenaschen, 80 doch von denAschen, welche aus ani- 
malischen Substanzen gewonnen sind, deren Gtehalt an 
Schwefel z.B., urn nur an Einiges zu erinnern, uruwei- 
felhaft zum Theil wenigstens, ah Sauren in der Asche 
wiedergefunden wurde. Bei einer spateren Qelegenheit 
beabsichtige ich mich iiber diesen Punct weiter auszu- 
lassen. Fiir jetzt muss ich indess bemerken, dass ich 
die Methode der Untersuchung, welche ich in Anwendung 
gebracht habe, f~ die dem jetzigen Stande der Wissen- 
schaft entsprechendate und fiir die rationellste halte. 

Die Resultate, welche ich aus den Analysen des 
Harns erhielt, welche ich nun wahrend des ganzen Ver- 
lads  der Krankheit in kumen Zwiachenraumen anstellte, 
will ich im Folgenden nur in so weit ausfiihrlich und im 
Einzelnen mittheilen, ale es dem in der Einleitung aue- 
gesprochenen Zwecke entaprechend ist, *und auch, wo sich 
keine physiologisch-chemisch wichtige Verhderung in der 
Zusammensetzung des Excreta zeigte, darauf beschriinken, 
den Zuckergehalt auB verschiedenen Zeitpuncten anzu- 
fihren, um das Krankheitssymptom in seiner Entwicke- 
lung und ferneren Ausbildung zu zeigen. 

Der Harn enthielt in lo00 Theilen: 
Am 24. Februar 1854 . . . .  31,881 Zucker. 

8. Mirz 1854. . . . . .  32,194 n 

n 27. n n . . . . . .  24,443 n 
10. April n . . . . . .  21,900 n 
8 . E  . . . . . .  19,520 

15. Juni n . . . . . .  22,132 n 
25. August 1854. . . . .  27,949 n 

,, 7. November 1854 . . .  38,040 n 
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Am 21. December desselben Jahres fand ich in 
loo0 Theilen Harn: 

37,150 Zucker, 
3,487 fenerbeathdige Salze. 

Der filtrirte Harn enthielt keine Harnsaure, WON 
sber war diese im Sedimente enthalten, welches auf dem 
Filter znrUckblieb. Ale ich den Harnetoff bestimmte, 
war der Ham nicht mehr ganz frisch, ich bemerke da- 
her ausdrIicklich, daas ich dieMenge, in welcher ich ihn 
fand, nur a l s  eine annllhernde betrachte. Sie betrug in 
lo00 Theilen Harn - 1,631. 

Keinesfalls indess mochte im Harne in den kalten 
Wintertagen wahrend kurzer Zeit eine solche Zersetzung 
des Harnstoffs vor sich gegangen sein, um daraus das 
Miseverhtiltniss, welches sich bei Vergleichung mit der 
Menge des Harnstoffs im Harne vom 8. Januar heraus- 
stellt, erklkren zu k6nnen. Vielmehr halte ich die eben 
genannb Menge des Harnstoffs so sehr wenigstens nahe 
kommend derjenigen im ganz GschenHarne, um daraus, 
so wie auch mit Rticksicht auf meine andern dieser- 
halb angestellten vergleichenden Untersuchungen, zu dem 
Schlusse mich berechtigt zu halten, dam die Menge dea 
Harnstoffs im umgekehrten Verhatniss cu der des Zuckers 
steht. 

Die unorganiechen Bestandtheile des Harns vom 21. 
December analysirte ich auf daa Genaueste, und erhielt 
folgende Resultate : 

A. W&m'ge Mkung. 

Chlorkalium 11t= 

Es enthielten 100 Theile der geltiaten Stoffe: 
. . . . . .  

Chlornatrinm . . . . . .  35,97 
Kali . . . . . . . . .  39,s 
Phosphorsiiure . . . . .  4,62 
Schwefeleilnre . . . . .  1,98 
Kieselsam 4% 

99,99. 
. . . . . .  



Zu Salzen verbunden: 
K C l .  . . . . . . . .  11,B 
NaCl . . . . . .  3!5,97 
3KO Poi. . . . . .  13,68 
KO$@.. . . . . .  4,3l 

KO . . . . . . . . .  10.37 
8Kb,Si@ . . . . . .  24,ll 

99,99. 
B. Dumh &?pete~8&ure geB8t. 

In 100 !Cheilen: 
Kalkerde. . . . . . .  6,06 
Kalkde. . . . . . .  36,s 
Magneaia. . . . . . .  6,061 Dnmh 
Eieenoxyd . . . . . .  12~12 g m t .  Phosphordare . . . .  39,39 

9!3,99. 
Ale der in Waaser unlbliche Theil mit Salpetersiiure 

iibergoeeen wurde, entstand eine gelinde Entwickelung 
von Kohlensiiure. Ea iet deehalb anrmnehmen, daee die 
durch Ammoniak nicht g&llten 6,06 Kalkerde mit die- 
8er S&we verbunden waren. Die Phoaphoreaure steht in 
dem durch Amploniak aua der eauren L6sung gefdlten 
Niederschlage in solchem Verhaltniee zu den Brtsen, h e  
eie mit der Kalkerde, der Magnesia und dem kleineren 
Theile des Eieenoxyde dreibasiech phosphoreaure Sthe 
bilden ksna Der Niedemchlag bestand demnach sue: 

Wie bei der vorhergehenden Aache blieben von der 
Salpetereiiure auch hier kaum wtigbare Spuren einea in- 
Werenten Kiirpere ungelbst. 

Das Verhiiltnisa der durch Wseeer und Sliure gelbe- 
ten Beetandtheile zu einander war in 100 Theilen: 

Durch Wseser gelht . . . .  90,lS 
h h  Salpebreiiure geliist. . 9,Sa 

leO,#. 
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Slimmtliche Bestandtheile auf 100 Theile h c h e  be- 
rechnet ergaben : 

Chlorkalium . . . . . . . .  10,41 
Chlornatrium . . . . . . . .  32,44 

Kalkerde. . . . . . . . . .  4,16 
Magnesia. . . . . . . . . .  0,59 
Eieenoxyd . . . . . . . . .  1,19 
Schwefeleilure . . . . . . . .  1,78 
Kieselsaure . . . . . . . .  4% 

lO0,OO. 

K a l i . .  . . . . . . . . .  .36,06 

Phospboreilnre . . . . . . .  802 

Mit Riicksicht auf die nicht gana sichere Bestimmung 
des Harnstoffs, die oben schon besprochen wurde, unter- 
lasse ich es, die unorganischen Bestandtheile einzeln nach 
demVerhiiltnisse, wie sie in 1OOOTheilen des Harns ent- 
halten sind, aufzuftihren. Der Zuckergehalt des Harns 
nahm nun in ilberraschendem Msasse zu. 
Am 8. Januar 1855 enthielten lo00 Theile I-larn 

n 27. n n n lo00 Theile Harn 

11. Februar n loo0 Theile Ham 

43,043 Zucker, 

48,635 Zucker, 

59,902 Zucker. 
Man sieht, dass in den letzten 4 F a e n  die Progres- 

sion in der Zunahme innerhalb einer bestimmten Zeit 
demlich gleichmtissig statt fand. Bald nach dem 11. Fe- 
bruar, an dem ich zum letzten Male den Harn erhalten 
hatte, starb das Kind. 

Am 11. Februar war das spec. Glewicht des H a m  
= 1,035. Das Aussehen des Harns waz dem in der frti- 
heren Krankheitsperiode ganz ahnlich, jedoch zei@ sich 
kein Sediment, nur nach llingerem Stehen bildeten sich 
einige Flocken. Ich fand den Harn frei von Harndure, 
Eiweiss und Qallenverbindungen. Die Menge dea Ham- 
stoffs war verhgltnissmliesig vie1 geringer, als am 8. Ja- 
nuar und 21. December des vorhergehenden Jahres. Die 
Menge der unorganischen feuerbestiindigen Salze betrug 
in loo0 Th. Hsrn = 5,208. 
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Ehe ich zur Beschreibung der Darmendeerungen 
iibergehe, will ich kurz Einiges iiber die Diiit und die 
Medication wahrend der Krankheit anfiihren. Die Kranke 
war wahrend der liingsten Dauer der Krankheit fast aus- 
schliesslich auf animalische Nahrung angewiesen. Es 
wurde ihr Fleiachkost in der verschiedensten Form ge- 
reicht; n u  in der letzten Periode, ale eine wahre Gier 
nach vegetabiliecher Nahrung eintrat, wie diese gewohn- 
lich sich dam mi@, wurde ihr auch diese erlaubt. Allo- 
pathische Arzneien erhielt das Kind verhiiltnissmassig 
sehr wenig, und zwar nur im Anfang und zu Ende der 
Krankheit. Aeusserlich wurden aromatische Bader, inner- 
lich hauptsachlich frische Ochsengde, j e  nach Bediirfniss 
abfiihrende oder etilrkende Mittel, und wegen scrophuloser 
Disposition Jodeisen angewendet. Auf die im Vorher- 
gehenden mitgetheilte Zusammenaetzung der unorganischen 
Bestandtheile waren die Arzneien ohne Einfluss, indem 
sie nicht unmittelbar vor der Zeit eingenommen waren, 
zu welcher der Harin, dessen unorganischc Bestandtheile 
ich analysirte, ielassen war. 

Am 21. December 1854 wurden mir gleichfalls die 
Faeces des Kindes zugesandt, welche am selben Tage wie 
der Harn entleert waren. Urn eine Vergleichung unter 
den beiden Excreten in Bezug auf die unorganischen 
Bestandtheile anstellen zu konnen, analysirte ich auch die 
festen Darm-Excrete auf das Genaueste, und zwar nach 
derselben Methode, welche ich bei der Analyse der Harn- 
asche anwandte. 

Die Faeces waren consistent, lufttrocken, +ollig ge- 
ruchlos, weisslich aschgrau, von der Farbe des gebrann- 
ten ungeloschten Kalks, brocklich, beim Zerschneiden 
mit einem scharfen Messer stellenweis harzglanzend, im 
Allgemeinen iiusserlich den trocknen Excreten der Hunde 
%hnlich. 

Wasser. . . . . . . .  7,72 
Asche . . . . . . . .  26,58 
Organirrche Subetanz . G,70 

lO0,OO. 

100 Theile lufttrockne Faeces enthielten : 
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A. Die Aeche behandelte ich w e &  mit destillirtem 
Wsaeer. In 1OOTbilea der d a d m h  gebsten SWe 
wwen enthalten: 

Chlorkslinm . . . . . . . .  8,24 
Chlowtrium. .  . . . . . .  1,97 
Kal i . .  . . . . . . . . . .  72,M 
Kalkerde. . . . . . . . . .  2,08 
Phosphorsllnw . . . . . . .  5,98 
SchwefeblLure . . . . . . .  12,76 
Eiesebhre.. . . . . . . .  1,s 

99,93. 
Zu Saleen verbunden: 

KCI . . . . . . . . .  3,24 
NaC1 . . . . . . . .  1,97 
3K0,POS . . . . . .  17,71 
KO,S@ . . . . . . .  91,??2 
KO . . . . . . . . .  48,?8 
CaO,SO3. . . . . . .  405 
si03. . . . . . . . .  1 , s  

99,93. 
Die KieeeMure reicht nur aus, .urn eine sehr kleine 

Menge des Kalis zu stlttigen; daa letztere muss wohl in 
einer organiscben Verbindung, nit Fett vielleicht, aus- 
geschieden sein. Beim Zusab von Salpeterstlure zum 
wiisserigen Auszuge entstand keine Entwickelung von 
Kohlene#ure. Der vom Wasaer ungeloste Rkkstand wurde 
mit Salpetershre behandelt. 

B. 8 4 ? ? ! h W ’ 8 ~ ~ 8 U 9 Z 9 .  

In 100Theilen der gelbteaBestandtheile waren ent- 
halten : 

Kalkerde . . . . . .  1,34 
Magnesia . . . . . .  0,97 
Kalkerde . . . . . .  40,13 
Magnesia 
Eisenoxyd 
Phosphomiiure . . . .  49,91 

99,71. 

. . . . . .  $ Amrnoniak . . . . . .  gefat .  1 Du*h 
Beim Uebergiessen mit der Saure entstand eine hef- 

tige Entwickelung von Kohlenstlure, welche mit den durch 
Ammoniak aus der sauren Losung nicht gefalllten Erden 
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vembunden war. Der buch Ammonink entetandene Nie- 
derschlag enthlrlt die Phosphorsaure in einem griisseren 
Verhiiltnisse en den Baaen, als Bur Bildung von drei- 
basisch -phosphorsauren Salzen erforderlich ist. Berech- 
net man niimliq die Verbindungen ab solche, so ergeben 
Sich folgende Verh#ldese : 

CaO M,l8 8 CsO, PO5 7452 = I 
3;86 
4,lZ S W ,  PO5 

Berechnet man hiagegen den Niederschlag nach der 
Formel: 8 CaO, 3 PO5 + 2Mg0, PO5 + 2FezO53PO5, so 
erWt man : 

CaO 40,13 
38,69 8Ca0,3 PO5 78,82 = 1 POI 

Diem letztere ZusamrnenSetslung ist die wahrschein- 
lichere; es ergiebt eich dann, siimmtliche durch die Sal- 
petemhre gelosten 3ertrll;rPtheile betrachtet, im Allgemei- 
nen eine grosse Ueberem&lmm ung mit der Zusammen- 
setzung der Kndenseohe, Bine Eracheinung, welche hier 
interessant ist und a d  die ich spiiter zuruckkommen 
werde. 

Von der Salpeted&e blieb ein Ruckstand ungelist, 
welcher sich unter dem Ikfkoakope als Sand auswies 
und als eine unverdauliche Beimischung der Speisen 
betrachtet werden kann. Er betrug fiir 100 Theile der 
Asche 18,87. 

Die Verhaltnisse der Stoffe in den L6bungsmitteln 
su einander waren: 

. .  

Durch Wsseer geltiat . . . . 4,67 
Durch Salpetereiiure gelzist . 76,46 
Buckstand . . . . . , , . . 18,87 

lO0,OO. 
Arch. d. Pbarm. CXXXX. Bds. 1.m. 2 
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Siimmthhe Beetadtheile d 100 Theile der Amhe 
bereohnet ergaben : 

Chlorkalium . . . . . . . .  0,16 
Chlornatrium. . . . . . . .  0,oS 
K d i . .  . . . . . . . . . .  3$6 
Kalkerde. . . . . . . . . .  31$9 
Magnesia . . . . . . . . . .  3,37 
Eieenoxyd . . . . . . . . .  2,98 
Phoephoreiitue . . . . . . .  38,43 
SchwefeMure . . . . . . .  0,69 
Kieseleaure . . . . . . . . .  0,08 
Riickstsnd . . . . . . . . .  18,87 

99,71. 
Vergleicht man zunkhst die im Vorhergehefiden mit- 

getheilten Earn-Analpen mit der ZusammeBsetzung dea 
normalen Harm, wie sie von B e r z e l i u s ,  Lehmann 
und Marchand angepben ht, und sieht ab von den 
Verbindungen des Ammoniaks und der Milchsiiure, deren 
Porkommen nach den neuesten Untersuchungen im nor- 
malen Harn mindestens sehr Eweifelhllft ist, und deren 
J3estimmung ich im Einzelnen nicht vorgeaommen habe, 
so Mlt daa hohe specifische Gewicht, die geringe Menge 
Wasser, der Mangel an Harnslinre im filtrirten Ham, die 
gr6esere Menge an festen Stoffen tiberhaupt, der Zucker- 
gehalt, die verhiiltnissmlissig sehr geringe Menge an Ham- 
stoff, die grossere Menge an Extractivdnffen und fliich- 
tigen Meen und die geringe Menge an feuerbestjlndigen 
Salzen auf, wodurch sich der diabetische Ham vom nor- 
maleh unterscheidet. Diese Emcbeinangen sind nicht die 
Folge der gonossenen ausschfieeslioh anirnalischen Nah- 
rung, sondern sie bilden dasKmkheitseymptorn, sie sind 
Folge der gestarten und regelwidrigen Umsetzung der 
Xahrungsmittel und der organischen Gebilde. 

Vergleicht man die Zusammensetzung von thierischem 
Fleisch, welches gewohnlich genossen wird, mit der Zu- 
sammensetzung derjenigen Vegetabilien, welche zur Speise 
dienen, so ergiebt sich, dass eihe animalische Diat bei 
normalem Lebensprocesse gerade die umgekehrten Gros- 
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senverhiiltnisse, besondem in Bewg auf Harnstoff und 
a d  die Summe der anorganisohen Bestandtheile, hhtte 
mu Folge haben mfiieeen, als sich in diesem Falle ergeben 
haben. Dieee theoretieche Vorauseetzung ist auch durch 
die Versuche, welche Leh mann an sich selbst anstellte, 
vollkommen besttitigt. Derselbe genoas eine Zeitlang nur 
animalische Kost und Wasser, und wlihrend einer andern 
Penode nur vegetabiliache, und endlich einige Tage hin- 
durch ganz atickstdfreie Kost (Zucker, Ssrke, Qummi 
u. 6. w.). Es stellten eich folgende Verhaltnisse heraus: 

In 100 Theilen Earn: 
Animaliache Vegetabilieche Stickatofffreie 

Koet Koet Kost 
nwstoff. . . . . . . 5,879 %M9 u r n  
Wassenextract, Alkohol- 

extract, Schlcim . . 0,541 1,921 1,165 
Kochsalz nnd Salmiak 0,&7 0,871 0,114 
Schwefelsaure Salze. . 1,151 0,m 0,298 
Phosphoreaure Salze. . 0,662 0,374 0,248 

n Erden . 0,372 0,111 0,091 

Bei vegetabilischer und etickstofieier Nahrung nimmt 
also die Menge des Hrrrnsto5 ab, ebenso die der anor- 
ganischen Bestandtheile, und die der Extractivstoffe ist 
grosser geworden, als bei animalischer Nahrung. Ver- 
gleicht man damit die Resultate meiner Analysen des 
diabetiachen Harns, so stellen sich in Bezug auf die oben- 
genannten Bestandtheile gerade die umgekehrten Verhdt- 
nisse heraus. Dieses Resultat echeint mir alle Aufmerk- 
samkeit zu verdienen, und eine wahrscheinliche Erklk- 
rung dafiir halte ich nur dann fiir moglich, wenn man 
die Gesammtheit dieser Resultate zusammenfasst und das 
Verhaltniss der gehndenen Bestandtheile zu den fiinctio- 
nellen Lebenaprocessen niiher betrachtet. Ich will eine 
Erklarung dieser Erscheinungen versuchen, ohne indess 
dieser Betrachtungsw,eise bis jetzt etwas Anderes, als den 
Werth einer theoretischen Ansicht beizulegen. Aus dem 
Stiirhnehl der Nahrungsmittel wird wiihrend der Ver- 
daunng, und zutn Theil schon in den ersten Wegen, theils 

2* 
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durch den Mundspeichel, theils sptiter durch den pankrea- 
tischen Saft und Darmsaft, Dextrin und dann Trauben- 
sucker gebildet. Dem ungeachtet aber findet man ihn nur 
in ausserst geringer Menge im Chylus nnd im Pfortader- 
blute (nur im Lebervenenblute in grosserer Menge, wor- 
uber spater die Rede sein wird), indem er im Blute 
ausserordentlich schnelle Umwandlungen erleidet. Im nor- 
malen Lebensprocesse und bei hinreichendem Zutritt von 
Sauerstoff wird aus den Elementen des Zuckers schliess- 
lich Kohlensaure und Wasser gebildet, weshalb er zu den 
Respirationsmitteln gerechnet werden kann. Die Mittel- 
stufen zwischen dem Zucker und seinen Endproducten, die 
er wahrend der Verdauung durchzugehen hat, sind noch 
wenig bekannt - genug, dass er unter normalen Ver- 
hiiltnissen im Blute verschwindet, und zwar in Folge 
einer Oxydation. Trifft man ihn in den Secretionsorganen, 
so ist man zu dem Schlnssc berechtigt, dass diese Oxy- 
dation, sei es in Folge einer krankhaften functionellen 
Thatigkeit, oder in Folge materieller Veranderungen nicht 
habe statt finden konnen. Unter gewissen Vcrhaltnissen, 
wenn die Ernahrung in einem ubergrossen Verhiiltnisse 
zur Respiraton (Oxjdotion) steht, kann aus dem Zueker 
Fett gebildet werden; ohgleicli wir das Wie und Wo die- 
ser Umanderung des Zuckers in Fett noch sehr wenig 
kennen, 00 scheint aber doch soviel sicher zu sein, dsss 
der Organismug wenn cr iibrigens krilftig fungirt, sich 
auch unter gestorten Vcrliiiltnissen des Zuckers zu ent- 
ledigen und ihn in eine andere Form zu bringen sucht, 
unter der er noch Dienste zu leisten vermag. Wird nun 
diese Menge Zucker im Harn angetroffen, abgeschieden 
von den Nieren, einem Organe, welches 'die unverbrenn- 
lichen Bestandtheile des Blutes, so weit sio loslich sind, 
aus dern Organisinus zu entfernen hat, so deutet diese 
Erscheinung offonbar darauf hin, dass dieser ausser Stande 
ist, irgend welchen weiteren Qebrauch von diesem Stoffe 
zu machen. Wie oben gesagt, wiirde kein Zucker im 
Ham auftreten, wenn derselbe oxydirt werden konnte. 
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Da nun aber der .ganze Respirationsprocesa, die Oxyda- 
tion der verbrennliohen Bestandtheile der Erniihrungs- 
fltissigkeit, welche eich im Blute befinden, nicht bloss 
abhiingig ist von einem kriiftig fungirenden Organe, son- 
dern auch von der zweckmhsigen Mischung und Ver- 
bindung der Blutbeetandtheile, so kann diese krankhafte 
Erecheinung auftreten, auch wenn der Lungen-Apparat 
in vortrefflichem Stande sich befindet. Es liegt daher 
nahe, zu untereuchen, in welcher Art beim Diabetes mel- 
Zitus Blut-Dyskraeien auftreten. Leider stand mir das 
Blut der Kranken fiir eine Analyse nicht cur Verftigung, 
60 wie denn iiberhaupt Blut-Entaiehungen unter diesen 
Verhaltnissen nur in eehr seltenen Ffillen geschehen dtir- 
fen. Es ist aber eine bekannte Sache, welche wichtige 
Rolle gewisse unorganische Salae des Blutes bei dem 
Respirationsproces~e einnehmen. Dieselben finden sich, 
weil sie fortwlihrend durch die Nabrung ersetat werden, 
im Harn wieder. Zu diesen gehoren beim Menschen 
hauptailchlich die phosphorsauren Alkalien. Vergleicht 
man nun die Menge und das Mischungsverhiiltniss des 
diabetischen Hams in Bezug auf die unorganischen Salee 
mit denen des normalen, so findet man in vorliegenden 
Ftillen zuniichst eine ausserordentlich geringe Menge un- 
organischer Bestandtheile tiberhaupt. Dieselbe betriigt in 
dem Harn vom 8. Januar 1854 nur 4,444 in lo00 Thei- 
len, am 21. December 3,487 und am 11. Februar 1855 
5,208 , wlihrend die Aschenbestandtheile des normalen 
Harm etwa 16 bie 18 Theile in loo0 betragen, also etwa 
das Vierfache. Diem Differenz ist auffallend gross und 
verdient urn so mehr Aufmerksamkeit, wenn man erwggt, 
dam eine grossere Verdiinnung des Harns keineswegs 
Ursache davon sein kann, indem die Summe der aue- 
geschiedenen festen Stoffe, wie die Analyse des Harns 
vom 8. Januar ceigt, grbser ist ale beim normalen 
Harn. 

Was die Zusammensotzung der Aache des diabeti- 
schen Hams und daa quantitative Verhaltniss der einzel- 
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neis Bestandtheile zu einander betrifft, so ergiebt sich 
Folgendes. Die Analpen vom normalen Harn, welche 
als euverlassig angeeehen werden konnen, leiden ubrigens 
alle an dem Fehler, dass die Zusammensetzung der Aeche 
nicht deutlich aus der Zusammenstellung der Bestand- 
theile erkennbar ist. Namentlich bleibt man mehr oder 
weniger uber das Verhiiltnise der Phosphorsaure zu den 
Basen im Zweifel, obgleich gerade dieees Verhilltniss von 
besonderer Wichtigkeit fiir die Schliisse auf die Zuaam- 
mensetzung der Blutasche sein mochte. Nehmen wir ale 
Anhalt des Vergleichs die Zusammensetzung des Harns 
voin 8. Januar 1854, weil dam& das Kind aueschliese- 
lich animalische Kost erhielt, so ergiebt sich, dass die 
phoephorsauren Verbindungen in einem grosseren Ver- 
ldtnisse zu den ubrigen stehen, ale dieses im normrrlen 
lIarn der Fall ist. Dieses liisst sich erklaren durch die 
animalische Kost, welche verhiiltnissmiisaig vie1 losliche 
phosphorsaure Verbindungen in ihrer Asche enthalt. Stol-  
z el fand in 100 Theilen Ochsenfleisch-Asche 35,94 Kali 
und 34,36 Yhosphorsiiure. S t a f f e l  fand in der Kalb- 
Aeisch-Asche 34,40 Kali und 48,13 Phosphorsiiure. Die 
Quelle der phosphorsauren Verbindungen im Harn bei 
Fleischnahrung ist daher nicht zweifelhsft, und die obi- 
gen Resultate stimmen sehr gut mit den Untersuchungen 
L e hmann’s iiberein, welcher gleichfalls bei animalischer 
Kost verhiiltnissmibissig mehr phosphorsaure Verbindungen 
in1 Ham fand, sls bei vegetabilischer und stickstofffreier. 
Das Verhaltniss des Chlornatriums bietet in dem Harn 
vom 8. Januar nichts Auffallendes dar, wohl aber in dem 
vom 21. December, worauf ich alsbald zuriickkommen 
werde. E benso ist die verhiiltnissmiissige Menge des 
schwefelsauron Kalis nicht abnorm. Schwefelsaures Na- 
tron ist nach meinon Untersuchungen in dem Harn gar 
nicht enthalten, das schwefelsaure alkalische SaJz iet nach 
meinen Resultaten nur von Kali gebildet, so wie auch 
die phosphorsauren alkalrachen Salze hauptsikhlich Kali 
zur Basis haben. Auffallend ist dae Auftreten der nicht 
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geringen Menge Eieenoxyd im diabetischen Harn. Das- 
selbe findet sich im Oeheddische und Rmdfleische in 
den Aschen nahezu zu 1 Proo. In der Asche des diabe- 
tiachen Hams vom 8. Januar fand ich es zu 2,81 in 
100 Theilen. Es liegt die Vermuthung nahe, dass die 
verhiiltnissmliasig grosse Menge Eisen grosstentheils durch 
die Umaetzung der Blutbeetandtheile in den Ham gelangt 
iet. Dae Blut enthlilt daa Eisen im Hsmatin; nach E n -  
derl in  enthiilt die Blutwche in 100 Theilen: 

Phosphorsaures Eisenoxyd 1 10,770. Eisenoxyd . . , . , . . 
Es ist nun bekannt, wie sehr die Reactionen des 

Eisens bei Gegenwart manchor organischen Stoffe modificirt 
werdea So verhindert die Gegenwart aller nicht fliich- 
tigen organischen Substasaen seine Fallung durch Aka- 
lien, besonders zeichnet sich durch diese Wirkung der 
Zucker aui;  es liegt daher die Vermuthung nahe, dass  
dss Vorkommen dee Eisens im diabetischen Harn an den 
Zuckergehalt gebunden sei. Uebrigena ist hierbei auch 
das im diabetischen Harn nicht auffallende Auftreten der 
Milchsiiure, ein Product der Umsehung des Zuckerg nicht 
zu ubersehen! Eine Vergleichung des Hams vom 8. Ja- 
nuar mit dem vorn 21.December ergiebt bei einem noch 
eosseren Zuckergehalte eine noch geringere Menge un- 
organischer Verbindungen. Die Menge der phosphorsauren 
Verbindungen in letzteren hat aber bedeutend abgenom- 
men, ebenso die der schwefelsauren, dafiir ist der Prdcenti 
gehalt der Chloralkalien, 80 wie auch das Kali gestiegen, 
und es tritt hier Kieeelsiiure in nicht unbedeutender Menge 
auf. Es ist moglich, dass eine kleine Veriinderung in der 
Nahrung von einigem Eidues auf diesen Unterschied gewe- 
sen sein mag, jedoch mochte der Grund mehr noch in der 
fortgesetzten Blutdyskraaie zu suchen sein. Die grossere 
Menge der Chloralkalien mochte wohl mit der grosseren 
Menge des Zuckers in Verbindung stehen. Ich erinnere 
an die leicht darzustellende Verbindung von Traubenzucker 
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mit Chlornatrium, welche in Krystallen erhalten wird, 
welche 13,l Proc. Chlornatrium enthalten. 

Im Allgemeinen ergiebt sich aus dem Vergleich der 
unorganischen Bestandtheile in diesem diabetischen Harn 
mit dem des normden Harns, dass die Differenz, sowohl 
ww die Gesammtmenge der Aschenbestandtheile, ale auch 
waa die Qualittit und Qumtitiit der einzelnen Bestandtheile 
betrif€t, nicht unerheblich und der Schluss nicht zu gewagt 
ist, dass, wenn sie aus dem Blute stammen, dieaes selbst 
keine normale Zusammensetzung habe, und dass nament- 
lich die unorganischen Bestandtheile darin uberhaupt zu 
geringe vertreten sind, um ihrer Rolle bei den Lebens- 
processen vollig genugen zu konnen. Die Annahme, daas 
der Zucker in so grosser Menge erscheine, weil die Ver- 
dauungsproducte in dem sptiteren Verlaufe des Lebens- 
processes nicht auf normale Weise umgeiindert werden, 
scheint mir eine Besatigung in der relativ geringen 
Menge des Harnstoffs bei dieser Krankheit zu erhalten. 
Der Harnstoff entsteht durch Oxydation der stickstoff- 
haltigen Bestandtheile des Blutes, welche der Organismua 
als untauglich ausscheidet. Bei reichlicher Zufuhr yon 
stickstofialtiger Nahrung wird beim guten Verdauungs- 
processe eine grossere Menge Harnatoff ausgeschieden, als 
bei stickstoffarmer Nahrung. Findet man daher den Harn- 
stoff in relativ geringer Menge bei reichlicher stickstoff- 
haltiger Nahrung, so muss man annehmen, dass die Um- 
wandlung der stickstoffhaltigen Bestandtheile der Nahrung, 
welche in das Blut ubergefuhrt aind, nicht bis zu den 
Endproducten gelangt ist. Man findet in diesen Fiillen 
liiiufig einen verhilltnissmitssig hohen Qehalt an Harnsiiure, 
aus welchem durch Oxydation der Harnstoff entsteht. In 
dern diabetischen Harn fand ich sie nur im Sedimente 
und allerdings, mit der Menge des Harnstoffs verglichen, 
in nicht geringer Menge, aber doch nicht so reichlich, 
urn dadurch die Auafuhr der stickstofhltigen Beatand- 
theile der Nahrung erkliiren xu kijnnen. Man muse an- 
nehmen, dsss diese aueh nicht einmal bis zur Harndura  
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bildung gelangen, dass sie wahrscheinlich schon im Darm- 
canale grketentheila ausgeschieden werden. Und in der 
That findet diem Ansicht ihre Bestiitigung in der Zusam- 
mensetzung der organischen Bestandtheile der Faeces. 
Unter dem Mikroskop beechen zeigten sie durchaus keine 
Reste organisirter Gewebe etc., sie bildeten eine hornogene 
Mame, in der nur Sand vertheilt zu erkennen war. Aber 
den organischen Theil der Faecee fand ich ganz ausser-  
ord en  t l i  ch sticks t o ff ha1 ti g ! Der Zuckergehalt im 
Harn bei Diabeho mellitus ist daher wohl nur ein Symp 
tom, als eine Krankheitserscheinung anzusehen, entstanden 
wahrscheinlich in Folge von Blutdyskrasien, hervorgerufen 
durch eine Storung der functionellen ThiMigkeiten der 
Organe uberhaupt. Dieselben konnen durch mangelhafte 
Respirationsorgane, durch krankhafte Nervenaffection oder 
dergl. bedingt sein. So hat man gehnden, dsas durch 
Verletzung der Medulla oblongata Zucker im Ham auf 
kune Zeit sich zeigt. Es wid daher wcnig helfen, dem 
Krankheitsproducte durch animalische Diiit dss Material 
zu entziehen: es bildet sich dann vielleicht weniger Zucker, 
aber die Ursache der Krankheit ist damit keineswegs 
beseitigt. Dime beeteht nicht in vermehrter Rildung von 
Zucker, sondern in der Anhiiufung desselben, indem der 
Organismus ihn nicht umzubilden verrnag. Es scheinen 
nicht die kohlenstofieichen Korper allein zu sein, welche 
auf dem Wege der Umbildung, dic sie zur Ern#hrung 
tauglich macht, stehen bleiben. Auch die etickstofialtigen 
scheinen ein gleiches Loos zu haben. Die Therapie muss 
vor Allem einc normale Umbildung der Bestandtheile der 
Nahrung, des Blutes, zu erreichen suchen. Aus der 
Methode der Bestimmung des Zuckers ersahen wir, wie 
sehr er geneigt ist, bei Qegenwart von Alkalien Sauerstoff 
aufzunehmen. Theoretisch liegt daher die Ansicht nahe, 
durch eine grossere Zufuhr von Alkalien zum Blute die 
Umbildung des Zuckers befordern zu khnen, und in der 
That will man in Frankreich schon bedeutende Erfolge 
dadurch enielt haben. Jede vegetabilische Nahrung Bus- 
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zuschliessen, erscheint mir nicht nur in Anbetracht, dam 
es darauf nicht ankommen ksnn, ob etwse mehr oder 
weniger von dem an aich unschtidlichen Zucker auftritt, 
zwecklos, sondern geradezu schiidlich, da nicht nur sehr 
bald sine noch grossere Stiirung in der Verdauung eintrifit, 
sondern auch die sehr nublichen kohlensauren Alkalien, 
welche sich namentlich nach dem Qenusse von Gemiisen 
zeigen und im Blute die Oxydation befordern, entfernt 
gehalten werden. Der vorliegende Fall beweist, dass im 
Organismus auch bei Entziehung aller vegetabilischen 
Nahrung Zucker auftreten kann, ja  es ist hiichst wahp 
scheinlich, dass er ein Zersetzungsproduct stickstoffhaltiger 
Substanzen im Organismus sein kann. Hierfiir spricht 
der Umstand, dass im Lebervenenblute sich constant 
Zucker vorhdet, der wahrscheinlich von der Leber au8 
stickstoikltigen Substmzen gebildet wird. 

Vergleicht man schliesslich die Zusammensetrmng der 
Faeces, welche zu derselben Zeit wie der Harn vom 
21. December entleert wurden, mit der Zusammensetzung 
der normalen Faeces, wie sie E n d e r 1 i n folgendermaas- 
sen angiebt: 

Kochealz und schwefelaaures Alkali. . , 1,367 
Pliosphorsaures Natron (2 NaO + PO5 , . 2,633 
Phosphorssurer Kalk I , , . , . . . 80,372 
Phosphorsrure Bittererde \ 
Phosphorsaurea Eieenoxjd . . . . , , . 2,090 
Schwefelstlure Kalkerde . . . . . . . . 4630 
Kieselerdc. . . . . . . . . . . . . . . . 7,940 

%93% 
80 crgiebt sich, dass ich in den diabetischen Fmcss k e h  
phosphorsaures Natron fand, dafur absr phosphorsaures 
Kali und Chlorkalium. Es ist aus E n d e r l i n ’ s  An- 
gabe nicht zu ersehen, in welchem Verhaltnisse die 
Phesphorsaure zu den Basen steht; bildet sie dsmit gwei- 
basische Salze, so wiirde die Zusammensetzung der Asche 
der normalen Faeces von der von mir gefundencn im 
Allgemeinen nicht sehr differhen. Urn 80 grosser ist 
aber der Unterschied in Bezug auf die Gesammtmewe 
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der Aschenbeetandtheile der Fmcee. Die getrockneten 
Faeces der Menschen enthalten etwa 6 bis 7 Pmc. Mineral- 
s h e .  Ich habe 26,i'B in der lufttrocknen gefunden, ale0 
etwa das Vierfache. Diese Erecheinung hhgt hochst 
wahmcheinlich mit dem Auftreten des Zuckers unmittelbar 
ewammen. Das Auftreten der Milchsilure iet nach den 
neuesten Untersuchungen sowohl im normalen Ham als 
Blute selir zweifelhaft geworden. Bei einigen krankhaften 
Zustanden jedoch, z. B. bei Yuerperalfieber und bei Leu- 
chainie, ist sie im Blute gefunden, und im Harn bei 
Rhachitis, Osteomalacie, bei Fiebern, bei Storungen der 
Respiration, so wie uberhaupt, wenn der Oxydationsprocess 
der Blutbestandtheile mangelhaft statt findet. Man kann 
sich daher auch nicht wundern, beim Diabetes meUitue, 
da dann der Zucker so reichlich Material zur Milchs" iture- 
bildung liefert, diese Silure in ungewohnlicher Menge rruf- 
treten zu sehen, v m  den ersten Wegen der Verdauung, 
ja  vom Speichel an bie zu den Excreten. Durch die 
energische Wirkung dieser Sauro im Organismus, durch 
ihre Fahigkeit, starke Sauren aus ihren Verbindungen 
auszutreiben, den phosphorsauren Kalk sehr leicht auf- 
mlosen, ist es erkliirlich, wie in den Faeces bei Diabetes 
nzellitue die unorganischen Bestandtheile der Knochen in 
nicht geringer Menge vertreten sind, und m a r  die Erden 
in einem solchen Verhaltnisae zur Phosphorsiiure, dass diese 
in grosserer Menge vorhanden ist, als zur Bildung von 
dreibaaisch - phosphoraauren Snlzen erforderlich ist. Die 
grosse Menge der unorganischen Bestandtheile der Faeces 
bei Diubetes mellitus mochte ich daher vorziiglich der 
Einwirkung der aue Zucker gebildeten Milchskure auf 
die Knochensubstanz zuschreiben, deren Asche namentlich 
in Bezug auf die phosphorsaure Kalkerde adallende 
Aehnlichkeit mit der Zusammensetzung dieser festen 
Excremente zeigt. In \vie weit die ecrophulose Disposi- 
tion des Kindes, bei welchem Zwtande eich gleichfalls 
Auflosung der Knochensubstanz in hohem Grade haufig 
zeigt, mit dem Diabetes inellitus zusammenhiingt, ob beide 
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getrennte unabhangige Krankheitefomen sind, ob die eine 
die Folge der anderen eein kann, oder ob beide secundlire 
Emcheinungen derselben Ursache sind, will ich fur jetzt 
noch dahingestellt eein lassen. - In dem Folgenden 
werde ich zunlohst die Analysen des Harm und des 
Blutes, weiche ich bei einigen entziindlichen Krankheiten 
ausflihrte, mittheilen. - 

Ueber Chloroform; 
von 

Dr. G. R a m d o h r  in Marburg. - 
Im Septemberhefte des Jahrgangs 1855 des Archivs 

der Pharmacie *) habe ich einige Vemuche uber Darstellung 
des Chloroforms beschrieben und daraus einen Schluss 
gezogen tiber die relativen Oewichtsmengen von Chlorkalk, 
Weingeist und Waaser, welche man am besten anwendet, 
so wie auch uber die zu erzielende Ausbeute. Herr Dr. 
W a1 z hat in der neuern Zeit Versuche iiber denselben 
Qegenstand publicirt. Obgleich dieselben in Bezug auf 
die anzuwendende Weingeistmenge und die Ausbeute mit 
den meinigen nahe iibereinstimmende Resnltate geliefert 
haben, so ist dies doch im Verhdtniss dea Wassers zum 
Chlorkalk nicht der Fall. Ich erlaube mir daher, in dem 
Folgenden einige Worte hierzu zu bemerken; uber die 
rationelte Forrnel des Chloroforms und die in neuerer Zeit 
oftera beobachtete Bildung von Chlorwaeserstoffsaure bei 
der Aufbewahrung des Chloroforms ausserdem etmas 
hinzuzufiigen. 

Vergleicht man die Vorschriften zur Darstellung des 
Chloroforms, so stellt es sich heraus, dms die relativen 
Oewichteverhaltnisse von Chlorkalk (ofters wird auch der 
Zusatz von Kalkhydrat empfohlen), Weingeist und Wsaser 
sehr abweichend angegeben sind. In der mir zu Oebote 
etehenden Literatur habe ich die folgenden Vorschriften 
gefunden und lame dieselben hier folgen. 
- 

*) Bd.83. 8.280. 


