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noch Untersuchnngen ~iber das u des Zinns gegen Milchs~ure 
und Citronens~ure anzustellen. - -  6. Trotz der geringen Seh~dlichkeit 
des Zinns w~re die Erfindung einer Verpackung der Konserven zn 
begrfissen, welche die Zinnmengen, die heute noch beim Konserven- 
genuss mitverzehrt werden mtissen, yon der mensehlichen ~ahrung aus- 
schlSsse. W. F r e s e n i u s .  

Uber die Verteilung des Bleis im KSrper bei chronischer Blei- 
vergiftung haben F. S c hii t z und H. B e r n h a r d t 1) Studien gemacht. 
Sie fanden als sicheres Zeichen einer eingetretenen Bleivergiftung eine 
Ver~nderung des Blutes, • basophi]er BlutkSrperchen. Diese 
Ver~nderung verschwand, wenn keine neue Bleizufuhr erfolgte, nach 
3 - - 4  Woehen. Durch Untersuchung der verschiedenen Organe haben 
die Verfasser festgestellt, dass immer eine Speicherung des Bleies in 
irgend einem Organ des Versuchstiers eintrat, doch war dieselbe f~r 
jedes Organ und jedes Tier durchaus verschieden. Pr~dilektionsste]len 
f~ir diese • waren in dem Sinne nicht festzustellen, dass 
bestimmte Organe immer vie]~ andere immer wenig Blei enthalten. Doeh 
konnte in der Regel in Milz, Gallenblase und Gehirn relativ vie], in 
Lunge und Leber auffallend wenig Blei gefunden werden. Die ~ibrigen 
Organe verhielten sich wechselnd. Bei chronisehen Vergiftungen fanden 
die Verfasser in RShrenknochen niemals Blei, bei akuten jedoch nicht 
unbetr~chtliche Mengen und in Plattenknochen sehr viel. Die Aus- 
seheidung des Bleis erfolgt in der Hauptsache mit der Galle, vielleicht 
auch durch die Wand des Dickdarms. Die Nieren sind bei akut und 
chronisch verlaufenden Vergiftungen weniger an der Ausscheidung 
beteiligt. Ein Bleistrom im SJnne S t r a u b s  und E r l e n m e y e r s ,  
d. h. yon der Injektionsstelle arts, ist nach den Versuehen der Verfasser 
bei Verwendung wasserunlSslicher Bleiverbindungen vorhanden. Die 
Disposition des KSrpers zum Blei besteht aber sicher weiter darin, dass 
sich die einzelnen Organe mit Blei anreiehern. u bier aus entstehen 
dann nun sekund~re BleistrSme, die den KSrper durchziehen und sehliess- 
lich dazu fahren, dass das Gift allmahlich ausgesehieden wird. Die 
Sehnelligkeit der Ausscheidung spiett bei der Disposition zur Blei- 
vergiftnng eine wesentliche Rolle. 

Versuehe yon K. K i s s k a l t  und F. Seha t z2 ) ,  dartiber, ob durch 
eine Bleivergiftung eine Disposition zur Tuberkulose erzeugt wird, lieferte 
das Ergebnis~ dass dies nicht der Fall ist. 

Zum analytischen bTaehweis kleinster Bleimengen haben sich S eh ~ ~z 
und B e r n h a r d t  entweder der yon A. F r i e d m a n n  ~) angegebenen 
l~Iethode bedient, oder sie zerstSrten die organische Substanz, indem sie 
in einem Tiegel etwas Salpeter zum Schmelzen braehten und dann die mit 
der 3--Sfachen Gewi'chtsmenge eines Gemisches yon 3 Teilen Salpeter 

1) Z~ehrft. f. Hygiene 104, 441 (1925). - -  2) Deutseh. reed. Wochenschrft. 
50, 678 (1924). ~ 3) Vergl diese Ztsehrft, 54, 191 (1915). 
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und 2 Teilen Soda innig vermiscbten Organe in sehr k I e i n e n Portionen 
in die Schmelze einbrachten, so dass die Verbrennung ohne Flamme und 
ohne Rauchentwicklnng erfolgte. Statt der jodometrischen Bestimmung 
wandten die Verfasser, einerlei auf w'elche Art die organische Substanz 
zerstSrt wurde, vielfach auch die yon H. B e r n h a r d t  1) angegebene elektro- 
lytische Methode an. 

A. S. M i n o t  und J. C. Aub~), die ebenfalls Studien fiber die Ver- 
teilung des Bleis im menschlichen Organismus angestellt haben, fanden, dass 
das Knochensystem, und zwar sowohl die RShrenknochen als auch Platten- 
knochen in erster Linie das Blei aufspeichern, doch kann es auch da 
wieder mobilisiert und weiter durch den Ki~rper gefiihrt werden. 

W. F r e s e n i u s .  
Die Bestimmung yon Silicofluoriden neben Fluoriden in or- 

ganischen Substanzen ist bei toxikologischen Untersuchungen bisweilen 
yon Bedeutung, da erstere wesentlich giftiger sind. 

O. :N6tzel  ~) hat Methoden zur Untersuchung in diesem Sinne  
angegeben. Zum qualitativen Nachweis der Kieselfluorwasserstoffs~ture 
bedeckt er das Entwicklungsgef~tss mit einer nassen Glasplatte, auf der 
sich die aasgeschiedene Kieselsifure als danner Hauch abscheidet. 

Vorhandenes Natriumfluorsilicat wird mit Schwefelsi~ure zertegt nach 
~Na3SiF ~ --~ H~SO 4 ~ bTa~SO~ ~ 2 HF -~- SiFt. Letzteres setzt sich mit 
Wasser unter Kiesels~ureabscheidung in bekannter Weise urn. Far den 
Fluornachweis empfiehlt bT 6 t z e 1 statt des Wachses zum Uberziehen des 
auf den Platintiegel zu legenden Objekttr~gers einen hitzebest~ndigen 
Lack zu benutzen. Man reibt 6 g gepulvertes Benzoeharz mit 10--15 ccm 
Jkther an, gibt die L6sung zu 100 g KoUodium und l~tsst absitzen. 
Zur gerstellung des Uberzugs giesst man etwas yon der Lackl6sung 
iiber den schriig gehaltenen Objekttri~ger, l~isst abtropfen und trocknet 
einige Minuten im Trockenschrank; das Zeichen ritzt man mit einer 
Stecknadel ein. Der Lack l~tsst sich abkratzen oder mit Alkohol und 
:~ther ablSsen. 

Z u r B e s t i m m u n g d e r K i e ' s e l f l u o r w a s s e r s t o f f s i i u r e d i e n t  
die Kieselsliurebestimmung. Da der Verfasser nach dem Verfahren yon 
E. Sp~tth4) geringe Kiesels~ureverluste konstatierte, arbeitete er 
folgendermaiien: 

Die gut gemischte Substanz wird in einer Platinschale mit 0 ,5--1 g 
Natriumcarbonat versetzt und vorsichtig verascht. Die Asche wird mit 
Wasser angeriebeu und mit Salzs~ture schwach anges~tuert, ttierauf setzt 
man Ammoniak und Ammoniumcarbonat im Uberschuss zu und vertreibt 
die Hauptmeage des Ammoniaks durch Erhitzen. Man verdiinnt mit 
Wasser auf 30 ccm, sattigt mit Natriumchlorid, dampft bis zur Salzaus- 
scheidung ein, bringt letztere aber wieder mit Wasser in LSsung und 

1) Diese Ztschrft. 67, 97 (1925). - -  2) Journ. of industr, hyg. 6, I49, (1924). 
--3) Ztschrft. f. Unters. d. Nahrungs. u. Genussm. 49, 204 (1925). --  4) Vergl. 
diese Ztschrf~. 60, 80 (1921). 


