
iiber. 
Erklarung dieser Reaction, welcher folgende Formeln entsprechen, 

Nach der von B a e y e r  (diese Berichte, Seite 17) gegebenen 

. .  

Indigblau Indigweifs 
bilden im Indigblau zwei Sauerstoffatorne die Briicke zwischen den 
beiden Gruppen C, H, N. Wird von dieser doppelten Bindung eine 
aufgehoben, so entsteht das farblose Indigweifs. Dem gefarbteii Korper 
entspricht also eine iiberflijssig innige, durch zwei Sauerstoffatome 
vermittelte Bindung der beiden Kohlenstoffgruppen ; im farblosen halt 
nur noch ein Atom Sauerstoff dieselben zusammen. 

Die genannten Beispiele zeigen, dafs die physikalische Eigenschaft 
der Farbe abhangt von der Art und W-eise, in welcher die Sauerstoff- 
oder Stickstoffatorne gruppirt sind, dafs in den gefarbten Verbindungen 
diese Elemente in einer innigeren Bindung unter sich enthalten sind, 
als in den farblosen. 

Auch in den gefarbten Nitro- und Nitrosoverbindungen sind es 
wieder dieselben Elernente , welche bedingend fiir die Farbung siiid, 
da durch den Eintritt der Sauerstoffstickstoffgruppen aus farblosen 
Verbindungen die gefarbten entstanden sind, und die letzteren durch 
Reduction in  die farbiosen Amidokijrper iibergehen. Hier ist es also 
die innige Aneinanderlngerung von Stickstoff und Sauerstoff zu einer 
Gruppe, welche in Betracht kommt. 

Dafs der Kohlenstoff nur ausnahrnsweise durch complicirte Lage- 
rung Farbung verursacht, geht aus der  Thatsache hervor, dals unter 
den vielen und coriiplicirten Kohlenwasserstoffen, die wir kennen, nur 
einer, nur das Chrysen, gefarbt ist. 

30. C. Scheibler:  Ueber den Pectinzucker (Pectinase), eine neue 
durch Spaltung der Metapectinsaure entstehende Zuckerart. 
I n  der Sitzung dieser Gesellschaft vorn 9. Marz (diese Berichte 

No. 6 S. 58) theilte ich rnit, dafs die durch Einwirkung von Aetzkalk 
auf das Zellgewebe der Zuckerrlben (Prefslinge , Schnitzel etc.) ent- 
stehende, stark linksdrehende Substanz, welche von Fr ern y Metapec- 
tinsaure ") genannt worden ist, der Klasse der Glycoside angehort 
und durch 'Einwirkung von Sauren (Schwefelsaure) sich in  einen neuen 

*) In Folge meiner weiteren Untersuchungen ist es mir sehr zweifelhaft ge- 
worden, ob diese Slure wirklich der Gruppe der eigentlichen Pectinkorper zu- 
znzilhlen ist, denn die durch Umwandlung des Pectins entstehende Metapectinsilure, 
welche Fr  e m y  friiher untersuchte, besitzt, wie dieser Forscher ausdriichlich hervor- 
heht (Annalen der Chem. und Phaym. Hd. 6 7  S. 2 9 0 ) ,  nicht die Fahiglieit, die 
Polarisationsebene des Lichtes zu drehen. Ich gedenke spiiterhin hierauf ausfuhr- 
licher zuriickzukommen ; einstweilen behalte ich die von F r e m y  gegebene Bezeich- 
pung bei. 
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Zucker und eine Saure spaltet, welche beide die Polarisationsebene 
des Lichtes stark rechts drehen. Diesen Zucker, den ich wegen seiner 
Abstammung , P e c t i n z u c k e r "  oder , , P e c t i n o s e "  nennen werde, 
habe ich inzwischen nther  untersucht und erlaube ich mir hiermit die 
Resultate dieser Untersuchung ausfiihrlich darzulegen. 

Was die Darstellung dieses Zuckers aus der Metapectinsaure an- 
betrifft, so habe ich dieselbe (a. a. 0.) bereits besprochen, will jedoch 
nicht unterlassen noch eine rascher zum Ziele fuhrende Methode an- 
zugeben , die den Iastigen Gebrauch des Schwefelwasserstoffs umgeht 
und dann zu empfehlen ist, wenn es nicht in der -4bsicht liegt Me- 
tapectinsaure *) selbst, sondern sogleich den Zucker derselben dar- 
zustellen. I n  diesem Falle zerlegt man das Bleisalz der Metapectin- 
saure nicht mit Schwefelwasserstoff, sondern mittelst verdunnter 
Schwefelsaure, filtrirt vom schwefelsaugen Blei ab, versetzt das  Filtrat 
nochmals mit verdiinnter Sch.wefelsaure in nicbt zu grofser Menge 
und erhitzt 2 bis 3 Stunden auf dem Wasserbade urn die Spaltung 
der Metapectinsaure zu vollziehen. Die weitere Behandlung ist dann 
die angegebene. Die erste unreine braun gefarbto Krystallmasse, 
welche man erhalt, zerdriickt man zweckmtfsig in der Mutterlauge 
und breitet sie auf einem trocknen Ziegelstein aus, der die Mutterlauge 
einsaugt, wodurch die weitere Reinigung durch Umkrystallisiren we- 
sentlich erleichtert wird. 

Der  Pectinzucker krystallisirt in farblosen, glanzenden, rneist um 
einen Punkt  strahlenformig geordneten geraden Prismen mit zwei- 
fiachiger Zuscharfung. Die Hrystalle sind leicht zerbrechlich und 
knirschen zwischen d e n  Zahnen. Der  Geschmack derselben ist an- 
genehm siils, doch weniger siifs als der des Rohrzuckers. In kochen- 
dem Wasser ist der Zricker in grofser Menge loslich, beim Erkalten 
aber krystallisirt der Ueberschufs sogleich wieder aus. Vorsichtig 
erhitzt schmilzt derselbe bei circa 160° Cels. zu einer farblosen, durch- 
sichtigen, beim Erkalten zwar erhgrtenden aber durchsichtig bleibenden 
Masse; bei starkerem Erhitzen entweichen weifse, sich zu einer stark 
sauern Flussigkeit condensirende Dampfe und es tritt d&nn Braunnng 
und Verkohlung ein, unter Verbreitung eines angenehmen, a n  gebra- 
tene Aepfel erinnernden Geruchs. Die zuletzt bleibende Kohle ver- 
brennt schwer wie die Kohle anderer Zuckerarten. Concentrirte 
Schwefelsaure verkohlt den Zucker in der Warme; durch Salpetersaure 
wird er zu Oxalsaure oxydirt und kolrnte das Entstehen von Schleim- 
saure nicht beobachtet werden. 

Der  Zucker 1Bst alkalische Erden (Aetzkalk) auf zu einer farblosen 

*) Zuweilen bleibt das bei der Zersetzung des metapectinsauren Blei's mit 
Schwefelwasserstoff sich bildende Schwefelblei, unter eigenthhlichen Bedingungen, 
vollstiindig geltist, statt sich abzuscheiden; es bleibt alsdann niehts anderes tibrig, 
a18 die Zerlegung mit Schwefelsaure voraunehmen. 
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schleimigen Lijsung, die sich schon bei gewijhnlicher Temperatur nach 
einigem Stehen gelb farbt; beim Kochen tritt diese Farbung sogleich 
ein , wobei sich sehr wahrscheinlich dieselben oder ahnliche Producte 
bilden, wie der Traubenzucker sie liefert. Alkohol fallt aus der 
Zuckerkalkliisung eine noch nicht naher untersuchte Kalkverbindung. 
Aetzende Alkalien zeigen dieselbe Einwirkung wie die Erden. 

Bei der Elementaranalyse des Pectinzuckers zeigte sich derselbe 
viillig wasserfrei und die erhaltenen Zahlen zweier Bestimmungen - - 
fiihrten zu der Formel: 

C6R12 0 6 .  

Gefunden: I. 6,9 Proc. H und 40,O C, 

Berechnet : 677 n n n 4090 n 

11. 7,O ,, 40,l 

Der Pectinzucker dreht die Ebene des polarisirten Lichtes sehr 
stark nach rechts, und zwar erheblich starker nach rechts als der 
Rohrzucker. Eine wasserige Losung, die in 100 Cub.-Cent. genau 
10 Grammen Pectinzucker enthielt und bei 15O Gels. ein specifisches 
Gewicht von 1,0381 zeigte, *) polarisirte unmittelbar nach erfolgter 
Liisung unter Anwendung einer Riihre von 200”” Lange im Soleil- 
Ventzke’schen Apparat 61,3 Grade rechts, als Mittel von 10 Einstel- 
lungen. Urn die gleiche Drehungsgrtifse zu erhalten, miifste man eine 
Rohrzuckerliisung nehmen, die 16 (genauer 15,967) Grammen Rohr- 
zucker im Decilitre enthielte; ein Theil Pectinzucker dreht daher so 
stark rechts wie 1,6 Theile Rohrzucker. 

Der Pectinzucker reducirt mit griifster Leichtigkeit die alkalische 
weinsaure (Fehling’sche) Kupferlijsung, und zwar wurden in zwei 
Versucben, bei welchen man die Lijsung des Pectinzuckers rnit iiber- 
schiissiger Kupferliisung bis zur viilligen Zersetzung auf dem Wasser- 
bade erhitzte und das ausgeschiedene Kupferoxydul bestimmte , fob 
gende Zahlen erhalten : 
I. 0,5332 Grm. des Zuckers gaben 1,1510 Cu2 0, entsprech. 1,2800 CuO 

11. 0,2490 ,, 0,5655 0,6289 
Hiernach reducil.cn also: 

1. 180 Theile (1 Atom) Pectinzucker 432,l Theile oder 5,44 Atome, 

im Mittel also 443,4 Theile oder 5,58 Atome 
Kupferoxyd zu Oxydul; dss Reductionsvermiigen dieses Zuckers scheint 
hiernach also etwas griifser zu sein als das des Traubenzuckers. Auch 

*) Diese LGsung enthielt somit 9 , 6 3  Gewichtsprocente Pectinzncker, und da 
nun eine LGsung die 9,63 Gewichtsprocente Rohrzucker enthihlt, bei genannter Tern- 
peratur ein specifisches Gewicht von 1,0390 besitzt, so ist also der Pectinzucker 
nur urn ein Geringes specifisch leichter als der Rohrzucker. Eine directe Bestim- 
mung des specifischen Gewichtes des krystallisirten Pectinzuckers habe ich noch 
nicht vorgenommen. 
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Silberoxyd wird reducirt und zwar scbeidet die Pectinzuckerliisung 
mit ammoniakalischer Silberl6sung beim Erhitzen im Wasserbade 
einen glanzenden Silberspiegel ab. 

Der  Pectinzucker wird durch Hefe nicht in die weingeistige Gah- 
rung versetzt. 

Die vorstehend angefuhrten Eigenschaften charakterisiren die 
Pectinose als eine v6llig neue Zuckerart ; ihre sehr bedeutencle speci- 
fische Drehkrsft ( f i r  die Uebergangsfarbe ungefahr [a] = + 118) wird 
nur von der Trehalose und der Lactose ubertroffen. 

Wir  kennen somit bereits verschiedene Glycoside, die bei ihrer 
Spaltung nicht Traubenzucker , sondern- eine hiervon verschibdene 
Zuckerart liefern und vorstedende Untersuchung zeigt aufs Neue, wie 
nothwendig es ist, bei der Untersucbung eines Glycosids den Zucker 
desselben f i r  sich rein darzustellen und zu studiren, nicht aber ,  wie 
es oftmals geschieht, sich mit dem Nachweise zn begniigen, dafs ein 
Zucker abgespalten wurde, der rechts drehte und .Kupferliisung re- 
ducirte. 

31. C. He in  tzel:  Nene Untersnchnng iiber das Triamidophenol. 
Die reducirende Einwirkung der Jodwasserstoffsaure auf Pikrin- 

saure wurde zuerst von L a u t e m a n n " )  1863 studirt. Derselbe stellte 
f i r  das Reductionsproduct die Formel: C ,  H, (NH,) ,  . (HJ), auf und 
nannte .dasselbe Pikrammoniumjodid. 

Zwei Jahre  darauf untersuchte ich"*) den Kijrper ,. welcher eni- 
steht, wenn Pikrinsaure mit Zinn und Salzsaure behandelt wird. Icfi 
fand , dafs derselbe das Zinnchloriirdoppelsalz einer Sauerstoff enthal- 
tenden Triamidobasis ist, und stellte aus dieser Verbindiing durcli 
Einwirkung von Schwefelwasserstoff daa wohl charakterisirte chlor- 
wasserstoffsaure Salz: C ,  H, ( H O )  (NH,), . (HCI), her, welches iclr 
salzsaurea Triamidophenol nannte. 

Bei der Analyse von verschieden dargestellten Portionen dieses 
Kiirpers wurden folgende Zahlen erhalten (vide Analyse I -V): 

berechnet 
I 

C 28,97 25,9 
H 4,81 5,5 
N 16,90 16,5 
C1 42,85 42,9 
0 6,47 6,2 

100,oo 100,o 
-- 

gefunden berechnet nach 
11 'III IV v VI VII VIII Lautemann 

29,O 29,l 29,2 29,2 28,7 29,3 29,2 C 30,96 
5,2 5,3 5,3 5,0 4,9 5,0 5,l  H 5,lS 

_ _ - - -  16,G N 18,06 
43,O 43,O - - 43,f 43,l 43,O C1 45,80 
_ 

- 
691 100,oo 

- - _ - - -  - 
100,o 

*) Ann. d. Chemie. Bd. 125. 
") Journal f. prakt. Chemie. 100. 198. 




