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Bei den experimentell hervorgerufenen Glaukomen 
zeigt sich flberall eine Ver/inderung der Homhaut; 
diese wird milchig getrfibt, sogar undurchsichtig. Auch 
bei klinisch beobachteten Glaukomen treten solche 
Triibungen auf. Gleiehmaffiges Trocknen, also Wasser- 
veflust, ffihrt nicht zu einer Hornhautverschattung, 
anderersoits gibt es sogar leukomat6se Hornhiiute, die 
noch gar kein Wasser adsorbiert haben; Wasseraufnahme 
kann also auch nicht die aus~chlaggebende Ursache 
sein. Sauren begfinstigen s~mtlich die Entwicklung 
von C o m e a t t r ~ e n ,  jedoeh nicht in der Reihenfolge, 
in der sic die Wasseradsorption dutch KQlloide f0rdem. 
Von Salzen verm0gen einige die Homhauttrfibungen 
zu verlangsamen (Citr. > Azet. > Sulf.), andere jedoch 
zu begfinstigen (SCN > N O s >  Br>  CI). Nichtelek- 
trolyte verm0gen die Entwicklung der Undurchsichtig- 
keit der Hornhaut zu verhindem. Das Verhalten yon 
Salzen und Nichtelektrolyten ist also ein ganz anderes 
als bei der Beeinflussung der Wasseraffinit~ltsitnderung 
der Kolloide. Auf Grund dieser Befunde verwirft der 
Verfasser die bisherige Annahme, daff es sich bei 
diesen Ti0bungen der Cornea um eine Wasseraufnahme 
handle, er nimmt vielmehr an, dab sic durch die Aus- 
filllung eines Proteins zustande kommt. Gestfitzt 
wird diese Ansicht noch dadurch, daff die Art der 
oben erw~ihnten chemischen Beeinflussungen der Horn- 
hautverschattung durch S~uren und besonders durch 
Satze beinahe votlst~ndig den Gesetzm~lt~igkeiten ent- 

spricht, die P a ul i  in seinen Untersuchungen fiber die 
Einwirkung yon S~iuren, Basen, Salzen und Nicht- 
elektrolyten auf die F~illung yon Proteinen land. 

Hans Handovsky. 

F i s c h e r ,  Martin, H., The nature and the 
cause of edema. (The Journ. of the Amer. Medic. 
Association 51, 830, 1908.) 

Wenn ein Froschschenkel derart unterbunden wird, 
daff die GefitBe abgeschlossen sind und das Tier dann 
unter etwas Wasser gesetzt wird, wird das unter- 
bundene Glied sich mit Wasser durchtr~inken, es wird 
ein intensives Oedem entstehen, w~hrend der intakie 
Schenkel vollkommen normal bleibt. Dieser Vorgang 
wird erklarlich, wenn wir uns vor Augen halten, dab 
bei Abwesenheit von Sauerstoff, was die notwendige 
Folge der Unterbrechung der Zirkulation ist, das Zell- 
gewebe verschiedene S~uren, namentlich Milchsaure, 
produziert und die Gegenwart yon S~uren die Wasser- 
Affini~t der Gewebskolloide erh0ht. Auch ffir die 
klinisch beobachteten Oedeme wlrd es daher m0glich 
sein anzunehmen, daft sic nicht etwa, wie man bisher 
meinte, durch vermehrten Blutdruck, noch auch durch 
osmotische Kriifte, sondem durch pathologischerweise 
entstehende Stoffe, z. B. S~iuren, erzeugt werden, die 
eben eine gr0ffere Quellbarkeit des Gewebes hervor- 
rufen. Hans Handovsky. 

F~rbeiten agrikultur-chemischen lnhaits. 
B a u m a n n, A., Oeschichte der Humuss~turen. 

(Mitteilungen der K0nigl. Bayr. Moorkulturanstalt 
H. 3, 19O90 

Verf. gibt eine geschichtliche Uebersicht fiber ver- 
schiedene Arbeiten auf dem Gebiet der Humuss~iuren, die 
indes auf Vollstiindigkeit wohl keinen Anspruch machen 
kann, da sie z. B. Namen wie ,q randeau  Hi l f i a rd ,  
D o j a r e n k o ,  K o s t y t s c h e f f ,  v S i v e r s ,  B e n n i ,  
P i t s c h ,  auch den ersten Autor, der sich mit der 
vorliegenden Frage befaflte, de S a u s s u r e ,  nicht 
erwilhnt, ebensowenig S c h 1 o e s i n g den Aelteren. 

Es folgen dann Mitteilungen fiber die Humuss~uren 
als Kolloide, die auf Grundlage der verschiedenen 
Literatur ffir die Kolloidnatur dieser Stoffe eintreten, 
wie dies vorher u. a. van  B e m m e l e n  und S c h l o e -  

s in  g,  i a neuerer Zeit u. a. besonders ausgesprochen 
T a c k e  und I m m e n d o r f f  getan haben. 

Interessant sind die sich hieran anschlieffenden 
Ansichten des Vetf., nach denen im Zusammenhang 
mit der Kolloidnatur der Humusverbindungen es zweifel- 
haft erscheinen muff, ob man fiberhaupt noch yon 
,Sauren" sprechen daft, da die 16senden Wirkungen 
auf kohlensauren oder phosphorsauren Kalk sich mit 
rein chemischen Umsetzungen und einer einfachen 
Saurereaktion kaum erkl~lren lassen, wie auch die bis- 
herigen Methoden der Saurebestimmung in Humus- 
b0den unter diesem Gesichtspunkt zwelfelhaft er- 
scheinen. Im Zusammenhang wird noch erw~lhnt, dab 
stark sauer Hochmoortoff elektrische Leitf~higkeit 
nicht besaff. Ehrenberg (Breslau). 

~rbeiten technischen lnhalts. 
F e i l m a n n ,  E., Kotloide Farbstoffe. (J. Soc. 

Dryers and Colourists 24, 74, 1908.) 
Farbstoffe, die in gewOhnlichem Zustande in 

Wasser unl0stich sind, im besonderen unsulfonierte 
Azofarbstoffe, werden in kolloider 16slicher Form er- 
hallen durch Bildung in Oegenwart wtlsseriger Kasein- 
Alkalil6sungen. Wenn z. B. die Komponenten eines 
unl6slichen Azofarbstoffs in Oegenwart einer solchen 
L6sung gemischt werden, so erh~lt man keinen Nieder- 
schlag, sondem eine klare gefarbte L6sung, aus der 

der kolloide Farbstoff dutch S~turen gef~lltt werden 
kann. Die Niederschlage 10sen sich in verdfinnten 
Alkalien wieder; die L0stmgen sind vollkommen fittrier- 
bar, klar in durchscheinendem und undurchsichtig in 
auffaliendem Licht. Ihre f~rbenden Eigenschaften 
sind im allgemeinen unbefriedigend. Aus Tetrazoben- 
zidin und B- Naphthol wurde unter obigen Bedingungen 
ein Praparat erhalten, mit dem sehr echte, obgleieh 
schwache, F~irbungen auf ungebeizte Baumwolle er- 
halten wurde. Johnston. 


