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wasser-unliislicheii Farbstoff, in den er beim Erhitzen mit Wasser oder 
verdiinnter Sdzsaure auf 2000 vollstiindig iibergeht, und der wohl mit dem 
dem voii van D o r p  und mir') beschriebeneii Ruficarmin identisch iet. 
Dieselbe Umwandlung kann man auch im Carmin selbst durch trocknes 
Erhitzeii desselben auf 1 7 0 4  900 harvorrufen. Bei noch hiiherem 
Erhitzen (auf '2500) entwickelt sich ohne tiefgehende Zerstiirung dee 
Farbstoffs Kohlensiiure, was moglicherweise darauf hindeutet, dass der 
ursprlngliche Farbstoff eine Carbonsliure ist und die starke Saurenatur 
desselberi gut erklaren wiirde. 

Organisches Labaratorium der Tecbniscben Hochschule zu B e r l  in. 

302. C. L i e b e r m e n n :  Ueber d e e  Weche und die Fette der 
Cochenille. 

[Vorgetragen in der Sitzung vom Verfasser.] 
(Eingegangen am 17. Juli.) 

Die sogenannte Silbercochenille verdankt ihren Beinamen bekannt- 
lich einem weissen, gliinzenden Ueberzuge oder Staube, welcher die 
Oberflliche des Insekts bedeckt, und den die anderen, iibrigens aus 
demselben Insekt bestehenden Handelscochenillen, z. B. die Zaccatille, 
nicht oder nur in untergeardnetem Maasse zeigen. Nach B r  e h m  a) 
riihrt dieser Ueberzug von Ausschwitzungen des Cochenilleweibchens 
her, mit denen es den Stamm der NHhrpflanze iiberzieht , und in den 
es seine Eier hineinbettet, wlhrend die miifnlichen Larven sich aue 
demselben Stoff Hiillen fiir die Puppenruhe spinnen. W a r r e n  d e  la 
R u e  3) halt den Staub fi,ir Excremente des Insekts. Nach S c h i i t z e n -  
b e r g e r  4) besteht dieser Ueberzug aus einer fliichtigen Substanz, 
doch sind die Ansichten hieriiber getheilt. Thatsache iat, dass das  
Vorhandensein des Ueberzugs von der Art der Tiidtung des Insekta 
abhangt, und dass er sich bei der sog. Zaccatille und echwarzen CO- 
chenille nicht mehr vorfindet. Wahrscheinlich in Folge des Umstandes, 
dass die Erhaltung des Ueberzugs eine sorgftiltigere Behandlung er- 
heischt , gehiirt die Silbercochenille zu den geschatztesten Cochenille- 

*) Ann. Chem. Pharm. 163, S. 116. 
9 Brehm's Thierleben Bd. VI, S. 507. 
3) Ann. Chem. Pharm. 64, 8. 
J) S c h k t e e n b e r g e r ,  Matikres colorantes Bd. 11, S. 338. 
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sorten, und sol1 deshalb bisweilen frauduliis durch nachtrQliches Be- 
pudern anderer Cochenillesorten mit Bleiweiss , Gipsmehl und Aehn- 
lichem nachgeahmt werden. 

Letzterer Umstand legte mir, als ich das die Silbercochenille be- 
deckende und rnit Alkohol zum Theil abschliimmbare Pulver aus 
einem eigenthiimlichen Wachs bestehen fand, von dem im Folgenden 
die Rede sein 8011, die Pflicht auf, mich gegen eine etwa stattgehabte 
Vefi lschung sicher zu stellen. Ich habe daher die Untersuchung 
nicht auf die Silbercochenille beschrankt , sondern auch auf solche 
Sorten ron Zaccatille u. a. ausgedehnt, welche keine Spur des weissen 
Ueberzuges zeigten. Im Ganzen wurden 14 verschiedene Sorten unter- 
sucht, die von 4 verschiedenen grossen Handelshausern bezogen waren, 
welche die Unverfalschtheit ihrer Cochenille annehmen zu k6nnen 
glaubten. Das Wachs wurde in schwankendem aber ahnlichem Ge- 
halte in sammtlichen Sorten aufgefunden. Ebensosehr als dieses aus- 
nahmslose Vorkommen des Wachses spricht der fiir eine Verfilschung 
ganz unlohnende Retrag desselben von durchschnittlicb 2 pCt. vom 
Gewicht der Cochenille, namentlich aber der Umstand, dass das Wachs 
rnit keinem der bekannten identificirbar ist, gegen die Annahme einer 
willkiirlich stattgehabten Beimischung desselben. 

Bei den keinen weissen Staub zeigenden Cochenillesorten ist wohl 
in Folge der Anwendung hijherer Temperatur bei der Tiidtung das 
Wachs geschmolzen und dadurch die Oberflache des Insekts rnit einer 
lusserst diinnen , die natiirliche Farbe der Cochenille unveriindert 
durchlassenden und den eigenthiimlichen Wachsglanz der Zaccatille 
hervorbringenden Schicht geschmolzenen Wachses iiberzogen. 

Ueber das  Wachs der Cochenille ist bisher nichts Genaueres be- 
kannt geworden. J o h n  giebt in der Cochenille 10 pCt. wachsartiges 
Fe t t  an, unterscheidet also nicht geniigend zwischen den beiden Gruppen 
der Wachs- und Fettarten 1). Das Cochenillewachs, iiber das S es t i 11 i *) 
berichtet, gehijrt einer ganz anderen Schildlaus (der Feigenbaumcoche- 
nille) a n  und ist auch von dern hiel: zu beschreibenden ganz ver- 
schieden. Sonst machen noch P e l l e t i e r  und C a v e n t o u 3 )  iiber das 
Fe t t  der Cochenille, das sie aus Stearin, Olei'n und Fettsauren be- 
stehend annehmen, und ebenso MBne (s. vor. Abhandl.) Mittheilung, 
ohne indess das Wachs zu erwahnen. 

Dass P e l l e t i e r  und C a v e n t o u  das  Wachs iibersehen konnten, 
scheint sehr auffallend, ist aber darin begriindet, dass sie die Fette 
aus  der  Cochenille mit Aether auszogen, welcher nur Spuren des 

1) Nach Tozze t t i  SOU das Wachs dor Cochenille in ihrer Heimath mit 
grossem Vortheil benntzt werden. (1) Bull. soc. chim. 1867, p. 482. 

Bnll. eoc. chim. 1567, p. 452. 
3) Am. d. Chimie et d. Physique W I ,  279. 
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Wachses 16s.t. Ich erhielt dagegen das Wachs gerade dadurch beson- 
ders rein und reichlich, dass ich die Cochenille mit siedendem Benzol 
auszog. Hierbei geht, namentlich so lange man die Cochenille mge- 
pulvert liisst, hanptsiielilich das Wachs, das ,ich im Folgenden ale 
Coccerin bezeichnen will, und das sich schon in ziemlich reinem Zu- 
stand an der Oberflache der CochenUe befindet, neben Myristin und 
sehr wenig fliissigem Fett, in Liisung und krystallisirt grossen Theila 
sogleich beim Erkalten des Filtrats heraus. Wegen dieser Schwer- 
laslichkeit des Wachses kann man seine Anwesenheit sehr leicht schon 
aus einem Dutzend Cochenillekiirnern zur Anschauung bringen, indem 
man dieselben mit etwas Benzol, Chloroform oder Eisessig im Rea- 
gensglaae aufkocht und schne'll durch ein Faltenfilterchen giesst, wobei 
das erkaltende Filtrat zu einer Masse voluminiiser, feiner Krystall- 
blattchen gesteht. 

Die Menge des Coccerins h s t  sich daher leicht bestimmen. Sie 
wachst bei der Silbercochenille einigermaassen mit dem sichtbaren 
Ueberzuge, ist in der Zaccatille etwas geringer, erreicht aber selbet 
in der schwarzen Cochenille oft den Gehalt der Silbercochenille und 
wurde in einer Oranilla, welche aus Insekten von nur etwa Steck- 
nadelkopfgriisse bestand, am hiichsten gefunden : 

s6hwacher Ueberzug i etwaa sulrkerei Ueberzug 
Sibercochenille 

do. 
do. 

mexikanische Silber-Cochonille 
Teneriffa, Silber-Cochenille 

Zaccatille 
do. 

Teneriffa, schwarze Cochen. 
do. 

meltikan., schwarze Cochen. 
Granilla 

do. 
ziemlich starker Ueberzug 

schneeweiss 
kein Ueberzug 

do. 
do. 

kaum sichtbar 
geringer Ueberzug 

do. 

1 pct. coccerin 
1 ,  a 

1 n  a 

1.7 n Y 

2 *  a 

0.5 n 

0.7 n =. 
0.7 n a 

1 n  

.l.5 n 

4.2 0 n 

Bei rorherigem Pulvern der Cochenille, wodurch auch das Innere 
derselben der Extraction besser erschlossen wird , ergiebt sich der 
Cocceringehalt um etwa die Hglfte hiiher. Der so vie1 hiiherecocce 
ringehalt der Granilla erkllirt sich daher z. Th. aus ihrer geringen 
Korngriisse und dadurch vermehrten Oberflliche; gepnlrert gab sie 
nur noch sehr wenig Coccerin und auch die iibrigen Fette in gerin- 
gerer Menge ab. 

Auffallend ist die grosse Festigkeit, mit der die inneren Theile 
der Cochenille das Fett zuriickhalten. Der Haupttheil des letzteren 
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ergiebt sich erst bei der Extraction der zu einem feinen Pulver (auf 
einer Kaffeemiihle) gemahlenen Cochenille. 

Nach zweimaliger Extraction der Cochenille mit Benzol wird sie 
zur Gewinnung der Fette zweckmiissig gemahlen und mit warmem Aether 
auagetogen. Der abgedampfte Aether hinterliiest ein tiefrothes Oel von 
starkem Cochenillegeruch, welches nach 24stiindigem Stehen zu einem 
Brei eretarrt, welcher aus Myristin und einer iiligen Fliiseigkeit besteht. 
Nach dem Absaugen des Myristins reagirt eine alkoholisch wiiaerige 
Liieung des Oels gegen Lakmuspapier scbwach sauer und bildet mit 
Natron in der Kalte Seife, ein Beweis, dass es  freie Fettsauren ent- 
hiilt. Das Oel erstarrt in der Eiilte und schmilzt dann bei 10-12O 
wieder. Dies Oel hiilt den sonst in Aether unliislichen Cochenille- 
farbstoff in Losung, der ihm aber durch Schntteln einer atherischen 
Liisung mit Wasser entzogen werden kann, wie das auch P e l l e t i e r  
und C a v e n t o u  schon ganz richtig angeben. Daa fliissige Fett und 
die Fettsauren habe ich nicbt naher untersucht, sondern mich mit der 
Feststellung der vorhandenen Menge in einigen Faillen begniigt. Der 
durchschnittliche Myristingehalt der Cochenillen diirfre etwrt 1.5-2 pCt., 
der der fliissigen Fette und Fettsluren 4-6 pCt. betragen. In S u m t i ~ i ~  
lieferte eine Silbercochenille 12 pCt. an Wachs, Myristin und fliissigen 
Fetten und Fettsiiuren. 

Zur Reindarstellung des Coccerins braucht man dasselbe nur 
einige Male aus Benzol odgr besser aus Eisessig umzukrystallisiren. 
Es erscheint alsdann in sehr charakteristischen, zu einer atlasglanzenden 
Schicht zusammengelagerten , iiusserst diinnen Bliittchen , welche bei 
1010 erweichen und bei 1060 schmelzen. Durch weiteres Umkrystalli- 
siren riickt der Erweichungspunkt etwas niiher an den Schmelzpunkt 
heran, ohne dass dieser indessen rollstiindig scharf wird. Letzteres 
dwch Umkrystallisiren zu erreichen , ist wenig Aussicht vorhanden, 
auch wenn grossere Mengen als die von mir im Laufe der Arbeit 
verwendeten, aus etwa 15 k Cochenille stammenden, ca. 150 g Wachs zu 
Gebote stehen sollten. 

Das Coccerin ist in allen kalten Losungsmitteln sehr schwer, 
in Aether und Alkohol fast unloslich. Letzterer lost auch beim Kochen 
nur wenig. Kochende Alkalien veriindern es  nicht; es zeigt keine 
Cholesterinreaction. Durch kochendes, alkoholisches Kali wird es  
nur sehr allmiihlich verseift , erst nach stundenlangem Kochen tritt 
die Seifenbildung ein ; behufs vollstandiger Zersetzung musste das  
Kochen f ir  2 0 g  Coccerin etwa 8 Stunden lang, am besten unter 
Lnftsbachlues, fortgesetzt werden. Dabei zerlegte es sich in eine 
SSUW und einen festen, indifferenten Korper (den Alkohol), der 
nicht weiter verseifbar war. In  dem Verseifungsproduct von 20 g 
coc~%rin konnte in der unten angegebenen Weise Glycerin nicht nach- 
g e i e s e n  werden, wiihrend dies an dem Glycerid Myristin schon bei 
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Anwendung von 4 g mit Leichtigkeit gelang. Coccerin destillirt nicht 
unzemetzt; im Vacuum bei 20 mm Quecksilberdruck zerlegte es sich 
iiber 3600 in dieselbe Siiure, welche bei der Verseifung entsteht und 
in ein indifferentes Product (den Kohlenwasseratoff?). Bei der Analyse 
ergab das Coccerin: 

Gefunden Mittel Ber. f i r  C30&(C31 HslO3)~ 
C 79.39 79.59 80.17 79.25 79.60 79.87 pct. 
H 13.04 12.91 13.30 13.11 13.09 13.16 2 

Ein Wachs von den angegebenen Eigenschaften und dem hohen 
Schmelzpunkt den Coccerins ist bisher nicht bekannt geworden. zwar 
finden sich in vielen Wachsarten hochschmelzende Antheile, namentlich 
im japanischen und im Carnaubawachs, Bus welchem sogar S t o r y  
Maake lpne l )  und spiiter Stiircke2) eine kleine Menge einer bei 
1050 (Sti ircke 103.50) schmelzenden Substanz isolirten, welche mit 
dem Coccerin auch in den Liislichkeitsverhitnissen einige Aehnlichkeit 
zu haben acheint. Aber ganz abgesehen daion, dass diese Verbindung 
nach beiden Autoren gar kein eigentliches Wachs ist, so kiinnte doch 
auch schon deshalb das Coccerin der Cochenille seinen Ursprung 
nicht in zugesetztem Carnaubawachs haben, weil die iibrigen Haupt- 
bestandtheile des Carnaubawachses dem Cochenillenwachs fehlen. z u  
griisserer Sicherheit habe ich am Carnaubawachs direct festgestellt, 
dass es erst nach einer grossen Zahl fractionirter Krystallisationen 
auf ,  den Schrnelzpunkt von 920 gebracht werden kann, der sich bei 
weiterem Krystallisiren nicht mehr wesentlich erhiiht, und dass diese 
Substanz , wenn such in den Liislichkeitsverhiiltnissen dem Coccerin 
nicht ganr uniihnlich, sich doch dadurch leicht von ihm unterscheidet, 
dass die Krystlillchen beim Trocknen eine verfilzte, papierahnliche, 
viillig glanzlose Schicht bilden , wiihrend Coccerin immer perlmutter- 
gliinzend erscheint. Japanisches Wachs kann wegen seiner leichten 
Liislichkeit in Benzol hier iiberhaupt nicht in Betracht kommen. 

Behufs seiner Zerlegung wurde das Coccerin rnit seinem 7fachen 
Oewicht Kali, zu concentrirtem, alkoholischen Kali geliist, 5 -6 Stunden 
lang im Kolben am Riickflusskiihler erhitzt, an dessen oberem Ende 
ein in Queckailber tauchendes Glasrohr den Luftzutritt abhielt. Nach 
beendeter Zedetzung wurde die Masse in vie1 Wasser gegossen, durch 
mehrmaliges Abdampfen unter erneutem Wasserzusatz auf dem Wasser- 
bade der Alkohol vollkommen verjagt und mit Salzaibire angesiiuert. 
Das nun abfiltrirte Gemisch von WachselEure und Wachsalkohol 
wurde behofs L h n g  der Mure rnit Ammoniak gekocht uod, da die 
Liisung weder klar noch filtrirbar wurde, direct rnit Chlorcalciumlijsung 

9 Chem. EOC. Journ. [2], W, 94. 
'9 Ann. Chem. Pharm. 223. ?83. 
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ge6llt. Aus dem jetzt abfiltrirbaren Gemisch von Wachsalkohol und 
Kalksale der Saure wurde ersterer rnit siedendem Alkohol ausgezogen. 
Aus dem \-om Alkohol vollig befreiten Kalksalz wird die Wachssiiure 
durch Zersetzung rnit Salzsaure in der Warme freigemacht. 

Durch mehrfaches Ueberfiihren in das Kalk- 
salz, Freimachen und Umkrystallisiren der von Salzsaure rollig freien 
Wachssaure aus siedendem Alkohol wird die Coccerylsaure rein 
erhalten. Sie stellt dann ein weisses, krystallinisches Pulrer dar, 
welches in kaltem Alkohol, Benzol, Eisessig , Aether und Petroleum- 
iither schwer, beim Erwarmen dieser Liisungsmittel leicht loslich ist. 
Sie. schmilzt bei 92-930. In ganz reinem Zustand liist sie sich vijllig 
klar in Ammoniak, iiberschiissige Alkalilosungen, Kochsalz u. s. w. 
geben Seifeufilluugen , das Baryum-, Ralk-, Kupfer-, Bleisalz bilden 
flockige Niederschlage. 

Coccerylsaure.  

Die Analyse der SLure ergab: 
Gefunden Mittel Ber. fiir c 3 I  He203 

C 77.71 78.21 77.94 77.59 77.86 77.18 pCt. 
H 12.95 12.79 13.27 13.09 12.97 12.86 )) 

Das Ralksalz, durch Auskochen rnit Alkohol oder Petrolather 

Gefnnden Mittel Ber. ffu ( c 3 1  H61 0 3 ) s C a  

gereinigt, ergab : 

Ca 4.00 3.92 4.12 4.01 3.99 pct. ' 

Das Baryumsalz zeigte: 
Gefunden Ber. fiir ( c 3 l  &I 0 3 ) 2  Ba 

Ba 12.75 12.44 pCt. 

Der Aether wurde durch Einleiten ron Salzsiiuregas in die alko- 
holische Liisung der Saure dargestellt. Er schmilzt bei ca. 70°, ist in 
Ammon unloslich und rerseift sich rnit alkoholischem Kali sehr leicht. 

Gefunden Ber. fiir Csl &I 0 3  . Cp Hs 
c 78.38 77.65 pCt. 
H 13.16 12.94 D 

Ihrem hohen Schmelzpunkt nach kann die Slure von den be- 
kannten Wachssauren nur  rnit der von Scha l f eew ') durch fractionirte 
Krystallisationen aus dem Bienenwachs in kleiner Menge erhaltenen, 
bei 910 schmelzenden Saure oder mit der Mellissinsiiure identisch sein, 
deren Schmelzpunkt nach S t i i r cke  (1. c.) bei 900 liegtz). Ffir beide 
zeigt die Coccerylsaure einen um ca. 2 pCt. zu niedrigen Kohlenstoff- 
gehalt. Bei dem hohen Molekiil der Saure, welches ihr hoher Schmelz- 
punkt andeutet und der geringe Metallgehalt ihrer Salze bestiitigt, 

I) Journ. d. russ. chem. Ges. Bd. VIII,, S. 96 u. 335. 
a) S. a. Nafger, Ann. Chem. Pharm. 221, 225. 
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aowie auch mit Beriicksichtigung der  Zusammensetzung dea Rachses  
gestatten die vorstehenden Analysen nicht die Berechnung einer Formel 
CnH9.02 fur die Coccerylsaure und musste die oben berechnete Formel 
c11 H62 0 3  angenommen werden l). 

Vorweg bemerke ich gleich, dass auch fiir den alkoholischen 
Bestandtheil des Coccerins die Annahme einer Formel der Reihe 
C. Hgn 0 unter gleichmassiger Riicksicht auf 6eine Zusammensetzung 
nnd seinen sehr hohen Schmelzpunkt nicht statthaft erschien. Dalier 
ist f i r  denselben die Formel' aufgestellt worden, wonach die Ver- 
bindung als ein der Reihe C.H,(OH)a angehoriges Glykol erscheint. 

Bis vor Kurzem wurden, namentlich auf die schiinen Arbeiten von 
B r o d i e * )  u. A. hin, die Wachsarten als Saureester der Siiurereihe 
C. He. Oa mit hochmolekularen Alkoholen der Reihe C. Hnn + 0 an- 
genommen. Neuere Untersuchungen, zumal die von S t u r c  k e ,  haben 
aber  das Vorkommen auch anderer Verbindungsformen wahrscheinlich 
gemacht, und S t i i r c k e  ist fiir das Carnaubawachs gleichfalls zur 
Annahme eines darin enthalteneii Glykols wie einer Oxysllure und 
deLen Anhidrid gelangt. 

Bei der Schwierigkeit , welche eine Feststelliing dieser Verhalt- 
nisse im vorliegenden Falle noch specieller durch die so wenig rer- 
schiedene procentische Zusammensetzung aller Verbindungen - dee 
Wachses, der Saure und des Alkohols - bietet, und bei dem fiir eine 
ausgiebigere Heretellung und Reinigung zahlreicherer Derivate, aus 
denen die Constitution besser erschlossen werden . kiinnte, immerhin 
recht beschrankten Material, bin ich indessen geniithigt, die von mir 
aufgestellten Formeln nur mit allem Vorbehalt als vorlaufige zu geben. 

C o c c e r y l a l k o  hol .  Durch vielfaches Umkrystallisiren aus Al- 
kohol wird e r  als schneeweisses, krystallinisches Pulrer erhalten, 
welches bei 101 - 1040, also hiiher als alle bisher bekannten .Fett- 
alkohole, schmilzt. Dagegen gleicht er hierin und in anderen Eigen- 
schaften S t i i r c k e ' s  Verbindung caaHd6(OH)a, der er sich auch in 
der Zusammensetzung sehr niihert. Seine L6sung in Benzol re+rt, 
zum Beweis des Vorhandenseins von Hydroxyl, heftig gegen Phosphor- 
superchlorid, wie dies auch die Cocceryl@ure, nicht aber das Coccerin, 
thut. Mit Natronkalk auf 300° erhhzt, entwickelt e r  unter Bildung 
einer Siiure Waaserstoff. ' 

I) Bei dieser Formel wird sich vielleicht auch ein eigenthiimliches, in- 
differentes Product erklfiren, welches aus der Coccerylshre erhalten wird, 
wenn man sie mit Alkohol kocht, ehe alle bei ihrer Fallung nngemendete 
Mineralsilure ausgewaschen ist. Vorlfmfig hat dasselbe noch nicht genbgend 
untersucht merden k6nnen. 

a) Ann. Chem. Pharm. 6 i ,  1SO und 71: 144. 
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Ich bin damit beacliaftigt, die Menge desselben nach den VOD 

H e l l  I) gemachten Vorschliigen zu ermitteln und die entstebende Siiure 
niiher zu untersuchen. Als Zusammensetzung des Coccerylalkohols 
ergab sich: 

Gefunden Mittel Ber. fh CzuHepOg 
C 78.63 78.59 79.50 79.70 79.10 79.29 pCt. 
H 13.12 13.36 14.12 13.84 13.61 13.65 )) 

Ebenso leicht wie das Wachs lasst sich der feste Theil der Fet te  
der Cochenille in reinem Zustande isoliren. Zu diesem Zwecke wird 
aus den oben erwahnten, atherischen Ausziigen der Aether abdestillirt, 
der nach 24 Stunden halberstante, rothe Riickstand auf einem Filter 
mittelst der Saugpumpe vom Oel getrennt und auf vergliihtem Porzellan 
vollends trocken gesaugt. Er wird mit dem aus den Benzolmutter- 
laugen des Coccerins in ahnlicher Weiae gesarnrnelten Product ver- 
einigt und mehrmals aus Alkohol umkrystallisirt. Die rothe Farbe 
verschwindet sehr leicht, und man erhalt farblose Krys%llchen, die 
durch ihren nadelfdrmigen Habitus sich unter dem Mikroskop leicht 
von den nicht scharf umrtinderten Blattchen des Coccerins unterscheiden 
lassen. Sie sind in kaltem Chloroform zerfliesslich und zeichnen sich 
uberhaupt durch leichte Loslichkeit in warmem Alkohol, Eisessig, 
Benzol u. A. aus. Der  Schmelzpunkt liegt bei 55O. I n  Alkali ist die 
Verbindung unloslich, wird aber ron alkoholischem Kali beim Er- 
wiirmen sofort zerlegt. 

Gefunden Ber. fiir C~H5(OCl~H2~0)3  
c 74.52 74.49 74.80 pCt. 
H 12.24 12.35 11.91 )) 

10 ihren Eigenschaften stimmt die Substanz mit dem zuerst von 
P l a y f a i r  2, in L i e  big 's  Laboratorium untersuchten Myristin aus der 
Muskatbutter bis auf den Schrnelzpunkt iiberein. den indessen bereits 
Hein tz3)  und Masino4)  richtig gestellt haben, M a s i n o  fand ihn zu 
550. Das Myristin ist offenbar die Substanz, welche P e l l e t i e r  und 
C a v e n t o u  aus dem Cochenillefett isolirt haben und als Stearin be- 
schrieben, weil sie keine Analyse der Substauz ausfiihrten. 

Im Gegensatz zum Coccerin- verseift sich das Myristiri beim Er- 
wiirmen mit alkoholischem Kali momentan. Schon aus sehr kleinen 
Mengen lasst sich das bei der Zersetzung gebildete Glycerin sehr leicht 
in der Art nachweisen, dass man die alkoholisch-alkalische Losung in 
Wasser giesst, den Alkohol vollkommen verjagt, mit wenig fiber- 

'1 Ann. Chem. Phnrm. 223, 269. 
9 Ann. Chem. Pharm. 37, 152. 
3, Pogg. Annalen. 
') Ann. Chem. Pharm. 202, 173. 
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schiissiger Salzsiiure fallt und das Filtrat auf dem Wasserbade zur 
Trockene bringt. Den hier bleibenden Salzriickstand zieht man zur 
Oewinnung des Glycerins mit absolutem Alkohol aus, dampft den 
letzteren aus dem Filtrat ab und verEhrt mit dem hier bleibenden 
Riickstand ein zweites Ma1 in gleicher Weise. . Der zuriickbleibende 
Tropfen schmeckt siiss, reducirt F e  hling'sche Li isbg nicht und giebt 
erhitzt weisse Glycerindampfe. Schiittet man etwa ein gleiches Ge- 
wicht gepulverten Jo-dphosphors (P Je) hinzu, so tritt heftige Reaction 
zuerst unter Bildung von Joddgmpfen und gleich darauf \-on weissen 
-Diimpfen ein, welche den charakteristischen Geruch des Jodallyle zeigen. 

Die bei der Verseifung aus dem Myristin gewonnene Siiure betrug 
gegen 90 pCt. des verseiften Myristins. In 
Alkohol ist sie leicht liislich, i n  Aether und Chloroform fast zerfliess- 
lich. I h r  Schmelzpunkt lag bei 53-540; dersiedepunkt im luftverdiinnten 
h u m  wurde bei 100 mm Quecksilberdruck genau mit Krafft's') An- 
gaben iibereinstimmend bei 2480 gefunden. 

Sie war fast sofort rein. 

Die Zusammensetzung der SBure ergab sich : 
Gefunden Ber. f h  C ~ ~ H ~ s O ~  

C 73.81 73.69 pCt. 
H 12.63 12.28 * 

Bemerkenswerth ist die Leichtigkeit, mit der sich das Myristin 
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hier, wie in anderen seiner Vorkommnisse rein darstellen lasst. 

303. A. B i s trzyck i  und St. v. Koetsneoki :  Ueber ein neuee 
Ieomeres des Euxsnthone. 

norgetragen in der Sitzung von Hrn. Liehermann.] 
(Eingegangen am 17. Juli.) 

Die Arbeiten von Salzmann und Wichelhaus2)  und oon Ori ibe 
und Ebra rds )  haben es aehr wahracheinlich gemacht, daes daa Eu- 
xanthon ein Dioxyderivat des sogenannten Diphenylenketonoxyds sei, 

welch' letzterem man bis vor kurzem die Formel C O  <::c6a::+Ozu- 

schrieb. Diese Formel wurde jedoch von Spiegler4) fiir unrichtig 

c6 H4 

I) Diese Berichte XU, 166s. 
1) Diese Berichte X, 1403. 
3) Diese Berichte XV, 1677. 

Diem Berichte X m ,  508. 


