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208. M. N encki: Ueber das Indol.
(Eiugegangen am 24. Mai; verles. in der Sitzung von Hm. O ppenheim .)

Seitdem es mir gelungsn ist das Indol ais ein Spaltungsprodukt 
des Albumins nachzuweisen und es aucb in relatiy grosseren Mengen 
(bis 0.5 pCt.) aus dem Letzteren zu gewinnen, habe ich mit vielem 
Interesse diese z. Th. schwierigen Untersuchungen fortgesetzt und zu- 
nachst meine Aufmerksamkeit dem durch Einwirkung von rauchender 
Salpetersaure auf wasserige Indollósung entstehenden rothen Farbstoff 
zugewendet. Da aber die ersten Analysen des aus Wasser oder ver- 
diinnter Essigsaure umkrystallisirten Korpers keine iibereinstimmenden 
Zahlen ergaben, was von einer theilweisen Zersetzung herruhrte, so 
musste nach einer anderen Reinigungsmethode gesucht werden. Es 
gelingt auch leicht diesen rothen Korper ohne jede Zersetzung nach 
folgendem Verfahren rein zu gewinnen. Das von der Verdauungs- 
fliissigkeit herruhrende, flltrirte Destillat wird in Portionen von 
200 — 300 CC. mit 5 — 8 CC. rauchender Salpetersaure rersetzt. Die 
Salpetersaure darf jedoch nicht zu viel salpetrige Saure enthalten und
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es ist nótbig die kauf liche Saure so weit abrauchen zu lassen, dass 
sie in einer etwa ein Cm. dickeu Subiekt nur eiue sekwack rothlich 
gelbe Farbung behalt. Entbiilt andererseits die Salpetersaure zu wenig 
salpetrige Saure, so bildet sicb stets der schon friiber erwiihnte, violette, 
in concentrirter Scbwefelsaure mit purpurrotber Farbę losliche Farb- 
stolf. Werden die obigen Bedingungen eingehalten, so farbt sicb das 
Destillat zunacbst schon rotb, wie arterielles Blut und wird undurch- 
sicbtig. Beim ruhigen Stehen scheidet sicb dann die rotbe Substanz 
fast vollstandig ab. Nach etwa 12 Stunden wird der entstandene 
Niederschlag abfiltrirt, mit Wasser gewaschen und zuniichst auf Fliess- 
papier, sodami iiber Schwefelsaure getrocknet. Man lóst das so er- 
haltene Produkt in móglichst wenig keissem, absoluten Alkohol auf, 
iiltrirt heiss und versetzt das Filtrat so lange mit Aether, ais noch ein 
Niederschlag entstebt. Der schon rothe, aus mikroskopischen Nadeln 
bestehende Niederschlag setzt sich rasch zu Boden, so dass die athe- 
rische Liisung gut abgegossen werden kann. Man bringt ihn auf ein 
Filter, wascht sorgfiiltig mit Aether aus, presst von der Lauge ab und 
trocknet iiber Schwefelsaure bis zu constantem Gewichte. Die Ana
lysen der so erhaltenen Substanz, so wie ihr Verhalten gegen Alkalien 
und Reductionsmittel baben unzweifelhaft ergeben, dass erstens das 
Molekulargewicht des Indols =  C16H 14N 2 ist, d. h. dass die von 
Bfrrggr aus den Analysen des Indols abgeleitete Formel C8H 7N 
verdoppelt werden muss, und zweitens, dass dieser rotbe Farbstoff 
salpetersaures Nitrosoindol ist =  C16H 13(N O )N 2N O 3H.

Das salpetersaure Nitrosoindol lóst sich in Alkohol leicht mit 
duukelrother Farbę auf, nur sebr wenig in Wasser und Aether, in 
salpetersaurehaltigem Wasser ist es fast ganzlich unloslich. Diese 
Verbindung ist wenig bestiindig, sie zersetzt sich schon beim Trocknen 
im Vacuum. Durcb langeres Kocben mit Wasser wird sie unter Gas- 
entwickelung fast vollstandig zersetzt. Ich habe die hierbei auftreten- 
den Produkte nicbt naher untersucht, nur sei es bemerkt, dass daraus 
kein Indol entsteht. Trocken erbitzt, verpufft es heftig und die Ele- 
mentaranalysen des Nitrosoindols mussten mit besonderer Vorsicht, 
durch Verbrennen eines innigen Gemisches der Substanz mit Blei- 
bichromat ausgefuhrt werden. Verbrennungen mit Kupferoxyd im Pla- 
tinschiffchen missgliickten stets, indem die Substanz unter Entwickelung 
von nach Nitropbenol riechenden Diimpfen explodirte. Es wurden 
folgende Żabien erhalten:

i.
Gefunden.

II. III.

Salpetersaures Nitrosoindol 
C16H ]3 (NO)N2NO3 H 

verlangt
C 59.58 pCt. C 57.87 pCt. 
II 4.46 - II 4.45 - 
N 16.85 - —

58.88 pCt.
4.79 -

17.04 -

C 58.89 pCt. 
II 4.29 - 
N 17.17 -

C
H
N
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In verdiinnter Kali- oder Nalronlauge lóst sich dieses Salz leicht auf, 
aus welcher Lósung durch Salzsaure das sehr unbestandige salzsaure 
Salz in rothen, amorphen Flocken abgeschieden wurde.

Es ist mir nicht gelungen das freie Nitrosoindol in reinem Zu- 
stande zu erhalten. Aus der alkalischen Lósung scheidet sich nach 
Zusatz von Essigssiiure, zunachst in gelben Flocken, die aber sehr 
rasch schón roth werden, ein Produkt aus, das auf dem Filter aus
gewaschen und getrocknet, keine Essigsaure enthalt, das aber nicht 
mehr Nitrosoindol, sondern Nitroindol zu sein scheint. Die Analysen 
dieses Produktes haben stets fur die Formel des Nitrosoindols zu ge- 
ringen Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt ergeben. So wurde gefunden:

C 69.01 H 4.48 N 14.74 und 14.26 pCt. 
Nitrosoindol verlangt: C 73.00 H 4.94 N 15.81 pCt.

Nitroindol: C 68.8 H 4.66 und N 15.05 pCt.
Auch lóst sich die Substanz beim Auswaschen immer mehr in 

Wasser auf und nimmt saure Reaction an. Die von dem ansgefallten 
Nitrosoindol abfiltrirte Lauge hinterliess auf dem Wasserbade ver- 
dunstet einen mit nur weuig Farbstoff verunreinigten Riickstand aus 
essig- und salpetersaurem Kalium bestehend. Ich habe daraus durch 
Waschen mit wenig Alkohol Salpeter in reinem Zustande dargestellt, 
wovon ich mich durch die Krystallform, kiihlen, bittren Geschmack, 
Bildung von rothen Dampfen mit metallischem Kupfer und Schwefel
saure und anderen fur die Salpetersaure charakteristischen Reactionen 
iiberzeugte. Von reducirenden Agentien in saurer oder alkaliscber 
Lósung wird die rothe Nitrosoindollósung rasch entfarbt. Die gerin- 
gen Quantitaten, mit denen ich stets zu arbeiten genóthigt war, haben 
mich bis jetzt verhindert das Amidoindol zu erhalten, dagegen habe 
ich durch Reduction mittelat alkoholischen Schwefelammoniums aus 
dem Nitroso- das Hydroazoindol

C16H 13N- -NH
‘ dargestellt.

c18h13n—NH
Die Ausbeute ist hier fast theoretisch und es kann dazu statt des 

durch Auflósen in Kali und Fiillen mit Essigsiiure erhaltenen Pro
duktes, ebensogut auch das salpetersaure Salz verwendet werden. 
Das Verfahren ist folgendes. Reines, salpetersaures Nitrosoindol wird 
in wenig heissem Alkohol gelóst, die alkoholische Lósung mit wiisse- 
rigem Ammoniak versetzt, nóthigenfalls filtrirt und Schwefelwasserstoff 
durchgeleitet. Nach kurzer Zeit entfarbt sich die Flussigkeit und 
gleichzeitig scheidet sich das Reductionsprodukt in glanzenden, gelben 
Nadeln aus. Sobaki sich ihre Menge nicht mehr vermehrt, werden 
sie auf ein Filter gebracht, sorgfiiltig mit Alkohol ausgewaschen, zwi- 
schen Fliesspapier abgepresst und iiber Schwefelsaure getrocknet. 
Diese Operation muss móglichst rasch ausgefuhrt werden, da die Sub-
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stanz an der Luft im fenchten Zustande sich bald braun farbt. Vollig 
farblos konnte ich sie nie erhalten und es scheint, dass die gelblich 
graue Farbung ihr eigenthiimlich ist. Die Analysen der Substanz er- 
gaben folgende Zahlen:

Gefunden. Nach der Formtl
I- II. (C ., I I . .. N.,)N„ II,, berechnet.

C 77.68 pCt. 77.57 pCt. C 77.42 pCt.
H 5.62 - 5.88 - H 5.64 -
N 16.81 - — N 16.93 -

Das Hydroazoindol ist in Wasser unloslich, auch von Alkohol 
wird es in der Kalte nur wenig gelost. Es lost sich ziemlich leicht 
in Aether und Cboroform, aus welchen Lósungsmitteln es sich jedoch 
nicht umkrystallisiren lasst. Ais in einem Versuche das Hydroazoindol 
in moglichst wenig Aether gelost wurde, hinterliess der im Vacuum 
verdunstete Aether einen dunkeln, harzigen Ruckstand, der nicht mehr 
zum Krystallisiren gebracht werden konnte. Trocken erhitzt, schmilzt 
das Hydroazoindol bei etwa 140° C. zu einer tiefblauen Masse, 
die bei hóherer Hitze unter Entwickelung von Ammoniak rerkohlt. 
In concentrirter SO4H 2 lost sich das Hydroazoindol mit gelber Farbę, 
die beim Erwarmen in’s Roth iibergeht. Von Sauren und Alkalien, 
nainentlich in alkoholischer Losung, wird es in einen Farbstoff iiber- 
gefiihrt. Zur Darstellung desselben wurde das Hydroazoindol in 
alkoholischer Kalilosung gelost und gelinde erwarmt. Die -tiefblaue 
Losung, mit Salzsiiure versetzt, farbte sich purpurroth und nach dem 
Verdunsten des Alkohols schied sich der Farbstoff, gemengt mit Chlorka- 
liumkrystallen, al3 korniger Niederschlag aus. Durch Waschen mit Was
ser von Chlorkalium befreit und an der Luft getrocknet ist der Farbstoff 
ein dunkelbraunes, in heissem Wasser kaum losliches Pulver, leicht 
loslich dagegen in Alkohol und Aether mit karminrother Farbę. Auch 
in verdiinnten Mineralsauren, namentlich aber in Eisessig, ist er mit 
tiefpurpurrother Farbę loslich. In dem letzteren Losungsmittel heiss 
gelost, scheidet er sich beim langsamen Erkalten in kugeligen Kry- 
stallen aus. In wasserigen Alkalien ist cr kaum loslich, leicht dagegen 
mit tiefblauer Farbę in alkoholischem Ammoniak. Trocken erhitzt, 
verkohlt er mit dem Geruch nach verbranntem Indigo, ohne zu subli- 
miren. Ich beabsichtige diesen Earbstoff, der hochst wahrscheinlich 
Azoindol ist, genauer zu untersuchen.

Das Indol ist ein bei der Digestion mit Pankreas aus dem Ei- 
weiss entstehendes Produkt und zwar ist die Ausbeute aus Serum- 
und Eiereiweiss ziemlich die gleiche.

Leim mit Ochsenpankreas digerirt liefert so wenig Indol, dass 
diese minimalen Mengen wohl nur vom Eiweiss der Driise herruhren 
konnen. Von Einfiuss auf die Ausbeute ist die Zeit und auch die 
Temperatur. Nach rneinen spateren Beobachtungen wird nach
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vier- bis funftagigem Digeriren die grosste Menge Indol erhallen. Durcli 
langeres Stehen wird die Ausbeute nicht erhoht; die giinstigste Tem
peratur schwankt zwischen 40 — 45° C. Im Verlauf der ganzen 
Verdauung findet stetig Gasentwickelung statt. Ich habe die Gase 
nicht naher untersucht, da es bereits durch die Untersuchungen H iif- 
ners  und Anderer bekannt ist, dass sie hauptsachlich aus CO3 und II 
bestehen. Auch ist Euftzutritt fiir den giinstigen Verlauf dieses Pro- 
cesses nothig.

Die Verdauungsflussigkeit enthalt darnach sehr viel kohlensaures 
Aramoniak, was man aus der beftigen Gasentwickelung beim Ansauren 
der Flussigkeit mit Essigsaure ersehen kann; auch gerinnt beim Er- 
hitzen nur wenig oder gar kein Eiweiss mehr.

Um mich zu iiberzeugen, ob in den von der Verdauungsfliissig- 
keit herriihrenden Destillaten ausser dem Indol noch andere Substan- 
zen enthalten seien, habe icb nach Ausfallung des Indols mit rother 
Salpetersaure das salpetersaure Filtrat mit Kalilauge neutralisirt und 
auf dem Wasserbade eingedampft. Die erhaltene Salzmasse wurde 
sodann mit Salzsaure zerlegt, wobei sich ausser Essigsaure eine olige, 
auf dem Wasser schwimmende, mit Farbstoff verunreigte Flussigkeit 
in geringer Menge abgeschieden hat. Sie wurde nach mehrfachem 
Waschen mit Wasser aus einem Fractionirkolbchen destillirt und er- 
gab sich schon bei der zweiten Rectification ais reine, bei 1#5° C. 
siedende Valeriansaure. Andere Fettsauren, namentlich Buttersiiure 
konnte ich nicht mit Sicherheit nachweisen; auch die Menge der ent- 
stehenden Valeriansaure ist sehr gering, sie schwankt aus einem Kilo 
Eiweiss zwischen 5 — 10 Grm. Noch mochte ich hinzufiigen, dass, 
um aus den Verdauungsdestillaten reines Indol durch Ausziehen mit 
Aether zu gewinnen, sie zweckmassiger mit Natron neutralisirt werden. 
Auch kann aus den nach Umkrystallisiren des Indols erhaltenen 
Laugen durch Zusatz von Natron noch etwas Indol abgeschieden 
werden. Die Analysen des nach Abdestilliren des Aethers hinter- 
bliebenen oligen und aus Wasser umkrystallisirten Indols ergaben 
folgende Zahlen:

Gefunden. Berechnet.
Nach einmaligem Nach zweimaligem Nach der Formel
Umkrystallisiren. Umkrystallisiren. c)6h 14nł
c 81.51 pCt. C 81.81 pCt. C 82.05 pCt.
H 6.48 - H 6.30 - H 5.98 -
N — N 11.71 - N 11.96 -

Indol wird von oxydirenden Agentien (Kaliumbichromat und
Schwefelsaure, verdiinnter Salpetersaure, chlorsaurem Kali und Salz
saure) leiclit angegriffen. Es bilden sich dabei neben harzigen Pro- 
dukten rothe Farbstofife, dereń genauere Untersuchung nicht im Piane 
dieser Arbeit lag. Nur die Umwandlung des Indols zu Indigblau war
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fiir mich von besonderem Interesse, da diese Art der Oxydation eine 
normal im Thierkorper vorkommende ist; da wir aber mehrere Beob- 
achtungen besitzen, dass die Oxydationen im Thierkorper durcb den, 
von den rothen Blutkórperchen gebundenen Sauerstoff und zwar ais 
Ozon erfolgen, so habe ich bei Zimmertemperatur einen langsamen 
Strom durcb stille electriscbe Entladung ozonisirter Luft durch in 
Wasser suspendirtes Indol streichen lassen und hatte das Yergniigen 
zu sehen, dass der Versuch diese Voraussetzung bestiitigte, wobei ich 
dankbar bemerke, dass Hr. S taatsapotljerPerrenoud mir seinen von 
S iem ens und H a lsk e  construirten Ozonisationsapparat zur Ver- 
fiigung stellte. Das in kleinen Portionen zu etwa 0.1 Orm. in wenig 
Wasser suspendirte Indol, farbte sich nach drei- bis yierstiindigem Durch- 
leiten immer dunkler und an den Wanden des Gefasses setzte sich ein 
deutlich blauer Niederschlag ab. Nach zehn- bis fiinfzehnstundigem 
Durchleiten der ozonisirten Luft wurde der Niederschlag, bauptsacblich 
aus verharztem Indol bestehend, von der gelbgefarbten Lauge abflltrirt 
und auf dem Filter mit Aether gewaschen. Der in Aether unlosliche, 
blaue Riickstand war in kaltern Alkohol nicht, in heissem dagegen etwas 
mit blauer Farbę lóslich. In concentrirter Schwefelsaure loste er sich 
mit gelbgriiner Farbę, die beim Erhitzen in blau uberging. Trocken 
erhitzt, verfluchtete er sich mit< purpurnen Dampfen, kurz hatte alle 
Eigenschaften des Indigblaus. Die Ausbeute des so aus Indol erhal- 
tenen Indigblaus ist indessen sehr gering, da das Letztere vnn_Qzou 
zerstort wird und die Operation auf halbem Wege, noch bevor alles 
Indol yerandert worden, unterbrochen werden muss. Es geuiigte mir 
auch den Nachweis fur die Entstebung des Indigblau’s auf diesem 
Wege zu fiihren, da diese Beobachtung ein wesentliches Moment fur 
die Beurtheilung des Oxydationsmodus im Thierkorper ist. Jedenfalls 
mussen im Organismus Bedingungen yorhanden sein, die das aus den. 
Indol entstandene Indigblau vor weiterer Zerstórung schutzen. Be- 
kanntlicb wird angenommen, dass das Indigblau mit Zucker gepaart 
ais Indican ausgeschieden wird. Ich boffe durcb Verabreichung gro- 
sserer Dosen Indol an Hunde den wabren Sachverhalt festzustellen, 
zumal ich geseben habe, dass mein Versuchshund, mit 1 Grm. Indol 
gefiittert, keine Intoxicationserscheinungen zeigte und dass aus dem 
darauf gelassenen Harne ich durch Salzsaure und Chlorkalklosung 
Indigblau in grosseren Quantitaten abgeschieden habe.

Noch bevor der uble Geruch der Verdauungsfliissigkeit deutlich 
wahrnehmbar ist, zeigt ein Tropfen derselben unter dem Mikroskop 
organisirte Gebilde, Kornchen und Stabchen, dereń Menge nach Ver- 
lauf von 2 — 3 Tagen ausserordentlich zunimmt. Die Ersten (Micro- 
coccen) sind kleine Kiigelchen von 0.0016 bis 0.0024’”“ im Durch- 
messer, stark lichtbrecbend und meistens in lebhafter molekularer 
Bewegung begriffen. Die Zweiten, Stabchen (Bacterien), haben nach
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den verschiedeusten Richtungen rorwarts gleitende oder auch rotirende 
Bewegung. Ihre Lange betragt im Mittel 0.008““, die grossten haben 
die Lange von 0.016, die kleinsten von 0.0045““. Ihre Breite betragt 
hochstens 0.0008““. Oefters erscheinen die Kiigelchen terminal an 
Stiibchen haftend, so dass da3 Ganze das Aussehen einer stumpfen 
Stecknadel hat. Diese niedrigen Organismen fehlen nie bei der kunst- 
lichen Pankreasverdauung, sobald die Driisensubstanz verwendet wird 
und nicht das kiinstliehe Ferment. Es geht dies ans den interessan- 
ten Versuchen H iifn e rs 1) heryor und ich bezweifle nicht im Minde- 
sten, dass, wie es auch T ieg e l zeigte, schon im lebendigen Korper 
das Pankreas Sitz dieser Organismen ist. Wenn nun nach den iiber- 
einstimmenden Angaben von K iihne und H iifner das reine Pankreas- 
ferment nicht im Stande ist aus dem Eiweiss Indol zu bilden, so 
unterliegt es trotzdem keinem Zweifel, dass das Indol ein normales 
Produkt der Darmverdauung ist. Deun abgesehen davon, dass in den 
Excrementen sich stets Indol nachweisen lasst, ist das konstantę Auf- 
treteu des Indigblau’s im Harne, das ja unzweifelhaft vom Indol ab- 
stammt, ein nicht minder sicherer Beweis dafur. Wenn die Bildung 
des Indols bedingt ist durch den Lebensprocess der Bacterien, so finden 
hier die Resultate der P a s t e u r ’schen Untersuchungen von Neuem ihre 
Bestatigung, denn schwerlich diirfte jemandem, der sich mit der mi- 
kroskopischen Untersuchung des normalen Darminhalts beschaftigte, 
die Anwesenheit der Micrococcen und Bacterien entgehen. Es geht 
hieraus hervor, dass die normale Darmverdauung zum guten Theil 
Faulniss d. h. Zersetzung des Albumina durch niedere Organismen ist. 
Mit dem Abschluss der yorliegenden Arbeit habe ich Untersuchungen 
iiber die Zersetzung der Koblehydrate durch Pankreas bei Anwesenheit 
von Bacterien begonnen und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Vor- 
kommen von Milchsaure, Buttersaure und andern Produkten im Darme 
auf Gahrung d. h. Zersetzung des Zuckers durch Bacterien beruht.

Fur die Beurtheilung der molekularen Struktur des Eiweisses ist 
es von Wichtigkeit zu erfahren, ob das Indol ais solches in seinem 
Molekuł enthalten ist, oder ob es erst secundar aus einem seiner 
schon bekannten Spaltungsprodukte gebildet werde. Nach dem Tyrosin 
ist das Indol die zweite, aus dem Eiweiss erhaltene aromatische Sub- 
stanz und es ist auffallend, dass aus dem Leim, welcher mit rerdiinn- 
ten Sauren und Alkalien, oder auch mit Pankreas digerirt kein Tyro- 
sin, soudern nur Leucin und Glycocoll liefert, Indol nur in Spuren 
erhalten wurde. Es war die Móglichkeit yorhanden, dass das Indol 
erst secundar aus dem Tyrosin durch eine eigenthiimliche Gahrung 
entstehe, die man durch folgende Gleichung ausdriicken konnte:

(C9H n N O 3)8 =  C16H 14 N2 -f -2 CO2 - ł - 2 H2 O 4 -2  H2.

')  Journal f. practische Chemie. B. X, S. 1. Bd. XI, S. 43.
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Die Versuehe, die ich nach dieser Richtung hin mit Tyrosin 
und Ochsenpankreas anstellte, liaben mir kein entschiedenes Resultat 
ergeben. Die geringen Quantitaten des erhaltenen Indols hatten auch 
vom Eiweiss der Driise herruhren konnen und es wiire wiinschens- 
werth, dass andere Chemiker, die sieli im Besitz grosserer Quantitaten 
Tyrosin’s befinden, diesen Versucb wiederholen mochten. Zum Schluss 
benutzfe ich die Gelegenheit Hm. J. H. J a g  er aus Leipzig meinen 
anfrichtigen Dank auszusprechen fur den ausgezeiehneten Eifer und 
die Gesehicklichkeit, womit er mich bei der Ausfiihrung dieser Arbeit 
unterstiitzte.

B ern , im Mai 1875.





In dem unterzeichneten Verlage erscheinen folgende Zeitschriften:

B e r i c h t e
, der

Deutscłien Chem ischen G esellschaft
zu Berlin.

Monatlich (August und September ausgenommen) .etwa zwei Hefte.

Preis des Jahrgańges von 18 bis 20 Heften 24 Mark.

Die Arbeiten der meisten deutsehen Laboratorien gelangen in dieser Zeit- 
scbrift zuerst zur Veroffentlichung. Ueber die Fortschrittc der reinen śowohl 
wie der angewandten Chemie in andern Landem, namentlich in Frankreich 
und England, ferner in Holland, Belgien, Russland, Skandinavien, Italien, der 
Schweiz und endlich Amerika bericliten Correspondenzen.

Von den ersten friiheren sieben Biinden sind wieder rollstiindige Esemplare 
zu erhalten zum Preise von 102 Mark. Einzelne Bandę zur Erganzung kónnen 
wir nur so weit gehen, ais dieselben ubęrschussig sind.

Von diesen kosten Band I (1868) 6 Mark, Band II (1869) 9 Mark, 
Band III (1870) 12 Mark, Band IV bis VI (1871-1873) je 18 Mark, Band VII 
(1874) 21 Mark. — D ire c t  an u n s  g e r ic h te te  B e s te l lu n g e n  f i ih re n  
w ir n aeb  O rte n  inn  erb  a lb  des d eu tsch  - ó s t e r re i ch is ch e n P o s tv e re in s  
p o r to f r e i  aus.

Ein P r o b e h e f t  ist durch jedć Buchbandlung, auch durch die Verlags- 
handlung unentgeltlicb zu bezielien.

-  ‘ *" ' i  ■— ------

Ber Naturforscher.
Wocbenblatt zur Verbfeituńg der Fortschritte 

in den Naturwissenschaften.
In Wochennummern pder Monatsheften. Preis yierteljahrlich 4 Mark.

Der „Naturforscher" bat sieli die Aufgabe gestellt und nach dcm Urtheile 
aller Berufenen die Lósung derselben biśher mit. Verdienst und Gliięk ange- 
strebt, die R e s u lta te  d e r  F o r s c h c r  a l le r  b a n d e r  — zum Theil in Original- 
Artikeln, zum Theil aus den Verhandlungen der Vereine und Akademieen sowie 
aus Fachjournalen — aufzusammeln und in gedrangter Kurze wiederzugeben. 
Eine solęlie Darstellung wird namentlich fur dicjenigcn von grossem Nutzen sein, 
die ein specielles naturwisscnschaftliche^ Fach bearbeiten und bei dem engen 
Zusammenhange, in dem die einzelnen Zweige der Naturwissenschaft unter ein- 
ander stehen, aucli aus den iibrigen Gebieten regelmassig das W ic h t ig s te  und 
I n t e r e s s a n  te s te  kennen zu lernen wiinschen.

Die Jahrgange I bis V (1868—1872) sind zusammengenommen zum er- 
maśsigten Preise von 36 Mark, einzelne derselben zu cinem etwas erlióhten 
Preise zu erhalteu, soweit dieselben iiberschussig sind.

P ro b e n u m m e rn  sind durch jede Buchhandlung, auch durch die Verlags- 
handlung zu erhalten.

Berljn Ferd. Diimmlers Verlagsbuchharidlimg
Uarrwitz & Gossmann.

A-. W. S c h a d e ’8 Bnchdrnckerei (L . S c h a  de) in Berlin. Stnllschreiberstrasse 47.
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