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Die vorstehend beschriebenen Versuche wollen nicht Anspruch 
machen auf eine e x a c  t e  Methode zur quantitativen Bestimmung des 
Arsens; dazu sind, in1 Vergleich zu der Schwierigkeit und Umstaiid- 
lichkeit der Ausfuhrung, die Verluste zu gross; wir werden uns aber  
mit dem Gegenstande weiter beschiiftigen und seiner Zeit uber aei tere  
Ergebnisse berichten. 

B e r l i n ,  im J u n i  1890. Dr. E i i h n ’ s  Laboratorium. 

Die den vorstehenden Mittheilungen zu Grunde liegenden prak- 
tischen Versuche fiihrte Herr  0. S a e g e r  aus. 

B. Ki ihn .  

277. F. W. Semmler:  Chemische Untersuchungen iiber 
Muscatnussol und Muscetbluthenol (Macisel). I. 

{Eingegangen am 1s. Juni;  mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 

Die Muscatniisse und der dieselben umgebende Arillus, die soge- 
nannte Muscatblithe, liefern atherische Oele, welche am besten durch 
Destillation mit Wasserdampfen a u s  denselben dargestellt werden. 
Muscatoiisse geben bis 8 pCt., Muscatbliithe bis 17 pCt. atherisches 
Oel. Schon wiederholt sind diese Oele Gegenstaud chemischer Unter- 
suchungen gewesen. F l i i c k i g e r  sagt iiber das  Macisiil (cf. Pharma- 
cognosie des Pflanzenreichs von F l i i c k i g e r ,  S. 980): BEine genaue 
Vergleichung der Oele beider Droguen fehlt noch; die Untersuchungen 
von S c h a c h t  (1862), C l o e z  (1864) und R o l l e r  (1865) stehen nicht 
in1 Einklange. D e r  Hauptbesfandtheil des Macisiils wird ebenfalls von 
Terpenen gebi1det.C R o l l e r  sagt unter anderm, dass sich durch 
Kalte kein fester Bestandtheil heraustrennen lasse. Ferner hat 
W a l l a c h  in jiingster Zeit iiber Macisijl gearbeitet (cf. Ann. Chein. 
Pharrn. 227, 288 und 252, 105); e r  hat in dem Macisiil Pinen (bis 
165O ubergehend) und Dipenten (175 - 1800) constatirt. Dies ist im 
Grossen und Gnnzen alles, was wir in chemischer Hinsicht iiber 
Macisiil wissen. 

Etwas besser ist das Muscatnussiil untersucht. Besonders haben 
sich die beiden Englander G l a d s t o n e  und W r i g b t  mit der Unter- 
suchung desselben beschaftigt. Die Angaben beider widersprecheu 
iich aber ebenfalls zum Theil; ich f ibre  F l u c k i g e r  an S. 975: DDaj 
Oel besteht nach W r i g h t  (1873) hauptsachlich aus zwei Terpenen 
C ~ O  Hl6 yon versehiedenem Siedepunkte, begleitet von sehr wenig 
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Cymol CloH14. Aus dem sauerstoffhaltigen Antheile wollte G l a d -  
stone (1872) ein bei 220° siedendes Oel CloH14O erhalten haben, 
welches W r i g h t  fiir CloH16 0, zwischen 212 und 218O siedend, erklart- 
Letzterer beobachtete ferner in dem Muscatnussole eine bei 260 bis 
290° iibergehende Fliissigkeit Cl0H1302.< Die fiir CloH14 0 charakte- 
ristische Schwefelwasserstoffverbindung konnte bisher nicht dargestellt 
werden. Man will ferner ein festes Stearopten Myristicin erhaltenl 
haben; F l i i c k i g e r  hat  nachgewiesen (cf. Pharm. Journ.  V (1874), 136), 
dass dies Myristinsaure sei. 

In  Betreff dieses Stearoptens sind noch zwei Angaben zu er- 
wahnen. J o h n  will in dem Muscatnussiil ein Stearopten, welches 
Salzsaure absorbirt, beobachtet baben und M u l d e r  im Macisijl (Ann- 
Chem. Pharni. 31, 67). 

Im Muscatnussol sol1 ferner nach W r i g h t  ein bei 3000 nicht 
fliichtiges Harz C40H56 O5 vorhandeii sein. Diese Angaben wider- 
sprechen sich zum Theil. Besonders sind es die hochsiedenden An- 
theile, fiir deren Zusammensetzuug Formeln angegeben werden, welche 
zum Theil sehon wegen der ungleichen Anzahl der Wasserstoffatome 
unricbtig sein miissen. Die Schwierigkeit in der Untersuchung gerade 
dieser Verbindungen liegt einmal in ihrem sehr hohcn Siedepunkt,. 
sodann in der geringen Anzahl von Einwirkungsmitteln, welche w i r  
zu ihrer Trennung besitzen. Eine nochmalige Vergleichung und Unter- 
suchuog beider Oele war  daher durchaus geboten. 

Sammtliche Oele, welche zu folgenden Untersuchungen zur An- 
wendung kamen, waren aus der Fabrik von S c h i m m e l  & Co. in 
Leipzig bezogen worden. 

M u s c a t n u s s i i l .  Das  Rohol war durchaus farblos, wasserhell 
und vom Geruch der Muscatniisse. Das specifische Gewicht betrug 
bei 15O C. 0.861 1 ; Verbrennungen: 

I. 0.1084 g gaben 0.3485g KohleusLure = S7.6S pCt. Kohlenstoff, 0.1 176 g 

TI. 0.1170 g gaben 0.3792g Iiohlensaure = S7.92 pCt. KoLlenstoff, 0.1244g 
Wasser = 12.05 pCt. Wasserstoff. 

Wasser = 11.81 pCt. Wasserstoff. 
(CgHdp erforclert 58.24 pCt. Kohlenstoff, 11.76 pCt. Wasserstoff. 

Die Dampfdichtebestimmung ergab die Moleculargrosse 138, er- 
forderlich fiir CloH16 136. Wir haben es demnach mit einem Terpen 
zu thun, womit auch .der Siedepunkt (bei 8 mm Druck circa 500) iiber- 
einstimmt; es liege11 jedoch mehrere Terpene vorj  da  aber dieselben 
in vorliegendem Falle von anderer Seite untersucht wurden und noch 
werden, habe ich ihre nahere Bestimmuug unterlassen. 

In  dem rorliegenden Muscatnussiil waren n u r  Terpene vorhanden, 
kein Cymol, kein Myristicol und keine h6her siedenden Oele von 
hohem specifischem Gewicht. Andere Muscatnussiile werden nacb 
dieser Ricbtung hin noch weiter von mir untersucht; das bisher von  
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mir untersuchte enthZilt offenbar die mit Wasserdampfen zuerst fiber- 
gehenden Antheile. 

Macis i i l .  Das Macisol besitzt einen angenehmen, milden Geruch; 
derselbe kommt einzig und allein den hoher siedenden Antheilen zu. 
Farbe gelb; specifischee Gewicht = 0.9309 bei 14O C.; also ist d a s  
Macisiil bedeutend schwerer als das Muscatnussijl. Es war bei ge- 
wiihnlicher Temperatur lieine Ausscheidung eines festen Korpers wahr- 
zunehmen, noch konnte bei einer Abkiihlung auf -lo0 ein solcher 
abgeschieden werden. Das Rohol giebt eine Farbenreaction mit alko- 
holischem Eisenchlorid, und zwar eine smaragdgriine. Diese Farben- 
reaction gehiirt einem Korper an, welcher sich in den hoher siedenden 
Antheilen findet. 

I. 0.1268 g gaben 0.3181 g Kohlerisiiure = 81.95 pCt. Kohlenstoff, 0.1169 g 

11. 0.0921 g gaben 0.2765g Kohlensaure = S1.8S pCt. Kohlenstoff, 0.0857 g 

Um die 
Kijrper zu trennen, schlug ich den Weg der fractionirten Destillation 
im Vacuum ein ; bei gewiihnlichem Druck mag man noch so vorsichtig 
erhitzen, es findet immer eine partielle Zersetzung s ta t t ,  daher auch 
die verschiedenen Resultate friiherer Forscher. Bei 10 mm Druck 
geht bei circa 350 der erste Tropfen iiber, das Thermometer steigt 
schnell bis 480; von da  a b  ruhiges Sieden bis 70°; es gehen bis zum 
Siedepunkt 700 53  pCt. des Rohols iiber; man unterbreche hier die  
Des tillation. 

Destillat vollkommen farblos; ohne Farbenreaction, specifisches 
Gewicht = 0.8601 bei 1.20 C.; also dasselbe specifische Gewicht 
wie beim Muscatnussol; Verbrennung : 

0.0927 g gaben 0.2997 g Kohlensaure = 88.18 pCt. Kohlenstoff, 0.1008 g 
Wasser = 12.08 pCt. Wasserstoff. 

Siedepunkt und Dampfdichte (Moleculargriisse = 137, erfordert 136) 
sprechen fur dieselben Terpene wie im Muscatnussol. Wall a c h  h a t  
in ihnen Pinen und Dipenten festgestellt. 

Bei der weiteren Fractioniruag wurden alle Antheile, welche bis 
11@ hbergingen, aufgefangen; es waren dies 15 pCt. des urspriinglich 
angemandten Rohols. Destillat durchaus farblos; ohne Farbenreaction 
auf  Eisenchlorid. Specifisches Gewicht bei 1 2 0  C. = 0.9131 , also 
schwerer als die Terpene. 

0.1 106 g gaben 0.3293 g Kohlensaure = 81.20 pCt. Kohlenstoff, 0.1090 g 
Wasser = 10.95 pCt. Wasserstoff, 7.85 pCt. Sauerstoff. 

Iu dieser Fraction muss dem Siedepunkt nach das Myristicol 
vorhanden sein, dasselbe hat nach W r i g h t  die Formel CloH160: 
78.05 pCt. Kohlenstoff, 10.525 pCt. Wasserstoff, 10.525 pCt. Sauerstoff. 

Wasser = 10.24 pct. Wasserstoff. 

Wasser = 10.34 pCt. Wasserstoff. 
Es liegt ein nicht unbedeutender Sauerstoffgehalt vor. 



Es sind dieser Fraction noch geringe Mengen Terpen beigemeugt; 
vergl. B r i i h l  iiber Myristicol (diese Berichte XXI, 472); die weiteren 
Untersuchungen fiber Myristicol habe ich fiir eine spatere Arbeit 
zurickbehalten. 

Der Rest, welcher im Vacuum bis 1140 nicht iibergegangen war, 
betrug 31 pCt. ; dunkelgelb, giebt die charakteristische Eisenreaction. 
In der Kalte war eine geringe Abscheidung von Krystallen wahr- 
zunehmen. 

0.1251 g gaben 0.3541 g Kohlensiiure = 70.66 pCt. Kohlenstoff, 0.0819 g 
Wasser = 7.27 pCt. Wasserstoff, 22.07 pCt. Sauerstofl. 

D a  der Hauptbestandthoil dieser Fraction - geringe Mengen von 
Myristicol sind noch in ihm enthalten - identisch ist mit dem Haupt- 
bestandtheil eines Oels, welches ich direct unter dem Namen shoch- 
siedende Antheile des Macisolscc erhielt, so gehe ich sogleich zur 
Beschreibung des letzteren und seiner Bestandtheile fiber. 

H o c h s i e d e n d e  A n t h e i l e  d e s  MacisBls .  Farbe gelb; bei 
starker Abkiihlung geringe Mengen einer Krystallabscheidung wahrzu- 
nehmen. Mit Eisenchlorid tritt smaragdgriine Farbung auf. In con- 
centrirter Schwt I'elsaure liist cs sich mit blutrother Farbe klar auf; 
specifisches Gewicht bei 14OC. = 1.1303. 

I. 0.2008g gaben 0.5006g Kohlensiiure = 67.99pCt. Kohlenbtoff, 0.1'226 g 
Wasser = 6.78 pCt. Wasserstoff. 

11. 0.2856g gaben 0.7061 g Kohlensaure = 67.43pCt. Kohlenstoff, 0.1734g 
Wasser = 6.40 pCt. Wasserstoff. 

Aus allen diesen Angaben folgt, dass in  den hochsiedenden An- 
theilen der Korper ( C I O H ~ ~ O ~ ) , ,  W r i g h t ' s  und das bei 3000 nicht 
ubergehende Harz von S c h a c h  t CgoH5605  und clas von einigen beob- 
achtete feste Stearopten des Muscat- und MacisBls vorhanden sein 
mfissen. Alle angegebenen Formeln konnen aber wenig Wahrschein- 
lichkeit fiir sich haben, da es keinem gplungen ist, ein fassbares Derivat 
darzustellen. 

Ich unterwarf dieses hochsiedende Macisijl der fractionirten 
Destillation irn Vacuum. Bei 10 mm geht bei 1 2 4 0  corr. der erste 
Tropfen iiber; bald jedoch tritt Stossen und Uebersteigen der Fliissig- 
keit ein. Ausserdem fand fortwahrende, wenn auch nur geringe Wasser- 
abspaltung statt. Es war  auch hier aus der Destillation zu erkennen, 
dass, wenn auch die Hauptmenge zwischen 148 und 3580 iiberging, 
mindestens 2 Verbinduugen vorhanden sein mussten. 

Specifisches Gewicht bei 120 C. = 1.0863. 

Hauptmenge analysirt. 
I. 0.2764g gaben 0.7062g Kohlensaure = 69.GSpCt. Kohlenstoff, 0.1654 g 

Wasser = 6.65 pCt. Wasserstoff. 
11. 0.1421 g gaben 0.3624g Kohlensaure =69.47pCt. Kohlenstoff, O.OS91 g 

Wasser = 6.97 pCt. Wasserstoff. 
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Die Farbenreaction mit Eisenchlorid leitete mich darauf, dass ein 
phenolartiger Kijrper vorliegen kijnnte. Ich versuchte denselben durch 
Behandlung des Rohiils mit metallischem Natrium im Vacuum zuriick- 
zuhalten; die Einwirkung bei gewijhnlichem Druck fiihrte zu keinem 
Besultat. Im Vacuum ist die Reaction anfangs eine stiirmische, so dass 
gut  gekiihlt werden muss. Schliesslich lasst die Reaction jedoch nach, 
man muss dann erwarmen; fahrt man damit allmahlich fort, so tritt 
ein Moment ein, wo Natrium, selbst weit iiber seinen Schmelzpunkt 
hinaus, keinerlei Einwirkung mehr ausiibt. Man destillirt nunmehr 
im Vacuum ab:  es geht von 142-1490 b. 10 mm Druck ein Oel vom 
ersten bis zum ietzten Tropfen vollkommen wasserklar mit stark licht- 
brechenden Eigenschaften iiber. 

F a r b l o s e s  O e l  d e r  D h o c h s i e d e n d e n  A n t h e i l e s :  d e s  
M a c i s o l s ;  S t e a r o p t e n .  Kiihlt man beim Abdestilliren iiber Natrium 
den Kiihler zu stark a b ,  so bemerkt man alsbald, dass sich Nadeln 
in  dem Kiihlrohr absetzen und dass das iibergehende Oel pl6tzlich zu 
einer schneeweissen krystallinischen Masse erstarrt. Schon diese 
physikalischen Eigenschaften deuten darauf hin, dass nunmehr ein 
einheitlicher Kiirper vorliegt , welcher sich auf die angegebene Weise 
durch metallisches Natrium heraustrennen lasst. 

Der  Geruch dieses Stearoptens ist derjenige der Muscatbliithen. 
Mit Eisenchlorid tritt die Farbenreaction nicht ein; daher ist auch 
Natrium ohne jede Einwirkung. Specifisches Gewicht bei 25O C. 
= 1.1501; Schmelzpunkt 30.250 C. ,  jedoch kann es geschmolzen weit 
unter diese Temperatur abgekiihlt werden, ohne dass es  erstarrt. 

I. 0.11S4g gaben 0.3050g Kohlenslure = 70.25pCt. Kohlenstoff, 0.074Sg 
Wasser = 7.02 pCt. Wasserstoff, 23.21 pCt. Sauerstoff. 

11. 0.1 169g gaben 0.2990g Kohlenslure = 69.76pCt. Kohlenstoff, 0.0695 g 
Wasser = 6.61 pCt. Wasserstoff, 23.21 pCt. Sauerstoff. 

111. O.OS3S g gaben 0.2151 g Kohlensliure = 70.00pCt. Kohlenstoff, 0.0492g 
Wasser = 6.52 pCt. Wasserstoff, 23.21 pCt. Sauerstoff. 

IV. 0.09OOg gaben 0.2312g Kohlenslure = 70.06pCt. Kohlenstoff, 0.0562g 
Wasser = 6.94 pCt. Wasserstoff, 23.21 pCt. Sauerstoff. 

Die Formel ClaHl403 erfordert 69.9 pCt. Kohlenstoff, 6.8 pCt. 
Wasserstoff, 23.3 pCt. Sauerstoff. 

Die Dampfdichte konnte iiber die wahre Moleculargrijsse ent- 
scheiden; da  bei der Destillation bei gewohnlichem Druck und in  
Luftatmosphare stets geringe Zersetzung eintritt, so wurde im Stick- 
stoff die Bestimmung vorgenommen; ich erhielt nach der Methode von 
V i c t o r  M e y e r  Zahlen, welche die Moleculargrosse 210 und 208 
bedingen; d a  ClaHl403 die Moleculargrijsse 206 besitzt, so liegt un- 
zweifelhaft der Korper Cla H14 0 8  vor. 

Um die Homogenitat des Stearoptens zu beweisen, wurde cine 
fractionirte Destillation ausgefuhrt und das Uebergehende in zwei 



Theilen aufgefangen. Aber beide Theile hatten dasselbe specifische 
Gewicht und dieselbe procentische Zusammensetzung; ebenso zeigte 
sich das Stearopten verschiedener Bereitung stets gleich zusammen- 
gesetzt. 

Ich habe diesen Korper Cla H14 0 3  Myristicin genannt, da  dieser 
Name fruher bereits Anwendung fand fur ein Stearopten im Macis- 
und Muscatnussiil, andererseits jedoch durch die Arbeit F l u c k i g e r ’ s ,  
welcher das Stearopten des Muscatnussols fiir Myristinsture, welche 
e r  auffand, erklart , das Vorkommen eines ,eigenthiimlichen< Stea- 
roptens im Muscatnussol vorlaufig abgewiesen und obiger Name daher 
frei geworden ist. Neben Myristinsaure ist also noch Myristicin vor- 
handen. 

Dass das  Myristicin ein Benzolabbiimmling ist, geht aus dem 
geringen Wasserstoffgehalt sowie aus der Behandlung mit Zinkstaub, 
welche direct Benzol ergab, hervor. 

Ueber die weitere Natur des Myristicin giebt uns sein Verhalten 
gegen Nntrium Aufschluss. D a  dasselbe ohne jede Einwirkung selbst 
in hoherer Temperatur ist, sind gewisse Korperklassen, wie Alkohole, 
Sauren, Phenole u. s. w. durchaus ausgeschlossen. Es muss vielmehr 
ein A e t h e r  sein , die Sauerstoffatome miissen fest gebunden sein, 
einmal an den Benzolkern, sodann an ein Radical der Fettreihe. 

Einen weiteren Einblick in  die Constitution des Myristicins ge- 
wahrt iins sein Verhalten zu den Elementen der Halogengruppe. Die- 
selben wirken namlich in der Weise ein, dass sie anfangs unter be- 
deutender Warmeentwicklung absorbirt werden; nach langerer Zeit 
tritt jedoch Substitution ein. Verfahrt man in ganz bestimmter Weise, 
so bekommt man ein Dibromadditiousproduct; mehr als 2 Atome Brorn 
ist das Myristicin nicht im Stande aufzunehmen. Hieraus folgt, dass 
das  Myristicin als Seitenkette ein Radical mit 2 ungesattigten Va- 
lenzen besitzt. Die Oxydation niuss entscheiden, wrlches Radical der 
Allylreihe dies ist. 

D i b rom m y r i  s t i  c in .  

Lasst man Brom in Tetrachlorkohlenstoff auf ebenfalls in Tetra- 
chlorkohlenstoff gelostes Myristicin einwirken, so tritt bei Kiihlung an- 
fangs immer wieder Entfarbung ein; bleibt die Fiirbung einige Zeit stehen, 
so setze man kein Brom weiter hinzu; denn sowie sich Bromwasser- 
stoff entwickelt, entstehen ganz onerquickliche Producte, die sich ahn- 
lich wie beim Safrol, Anethol, hsaron u. s. w. sehr schwer trennen 
lassen. I m  vorliegenden Falle gelang es mir nur, auf folgende Weise 
zu prachtvollen Krystallen zu gelangen. Nach geniigendem Bromzu- 
satz bringt man das Ganze sofort unter die Luftpumpe und entfernt 
Brom, Bromwasserstoff und Tetrachlorliohlenstoff; es bleibt ein zah- 
fliissiges griines Oel iibrig, melches sich nicht zum Krystallisiren 
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bringen lasst. Man behandele zunachst mit kaltem Petrolather, welcher 
die zersetzten Nebenproducte lost und die Luft vollstandig abschliesst; 
sobald alle Verunreinigungen vom Petrolather aufgenommen aind , er- 
starrt das Ungelijste plijtzlich zu weissen Krystallen. Man nehme die- 
selben rnit siedendem Petrolather auf, aus welchem sie in schneeweissen 
platten Sternen, welche aus Nadeln bestehen, beim Erkalten heraus- 
krystallisiren. Im Vacuum rerdampfe man das Losungsmittel. 

Aus Aether umkrystallisirtes Bromproduct : 
0.1211 g gaben 0.173'2 g I<ohlens&ure = 39.01 pCt. Kohlenstoff, 

0.0422 g Wasser = 3.87 pCt. Wasserstoff. 
Aus Petrolather: 

0.1970 g gaben 0.2524g Kohlensaure = 39.09 pCt. Kohlenstoff, 0.0655 g 

Brombestimmung titrimetrisch ergab 43.31 pCt. Brom. 
Wasser = 3.69 pCt. Wasserstoff. 

Die Verbindung Clz H14Bra 0 3  fordert 39.35 pCt. Kohlenstoff, 
3.83 pCt. Wasserstoff, 43.72 pCt. Brom, 13.11 pCt. Sauerstoff. 

Unzweifelhaft liegt demnach das Dibromadditionsproduct 
Clz H14Br2 0 3  = Dibrommyristicin vor; Scbmp. 1050. 

Analoge, jedoch weit weniger bestandige Verbindungen geben 
Chlor und Jod. 

Es ist nun zunachst die Frage ,  ob das Myristicin a19 solches 
in den hochsiedenden Antheilen des Macisiils enthalteu ist, oder ob 
es durch die Behandlung rnit Natrium erst aus denselben entstanden 
ist; sowie ferner, ob neben Myristicin noch andere K6rper vorhanden 
und welches dieselben sind. 

Das Myristicin rnit seinen angegebenen Eigenschaften kiinn te 
ferner als Isomyristicin aufzufassen sein, da  durch das Natrium bei 
der  hohen Temperatur eine moleculare Umlagerung abnlich wie beim 
Anethol, Safrol, Apiol beim Behandelu rnit grwissen Agentien hiitte 
stattfinden konnen. Es ist aber das Myristicin rnit allen seinen an- 
gegebenen Eigenschaften bereits im Rohiil vorhanden; denn bei stren- 
ger  W-interkalte (ca. 17")  lasst sich das Oel im Freien zum theil- 
weisen Erstarren bringen, und die Krystalle kiinnten durch Filtration 
und Pressen gereinigt werden. Sie besitzen denselbeu Schmelzpun kt 
und Siedepunkt wie das iiber Natrium destillirte Myristicin. 

Neben dem Myristicin ist im Rohol noch ein phenolartiger Korper 
in geringen Mengen vorhanden, welcher rnit Eisenchlorid die griine 
Reaction giebt; ferner erwahne ich noch, dass beim Oeffnen des 
Vacuumapparats das ganze Oel , soweit die Natriumcerbindung das 
Siedekiilbchen bedeckte, prachtvoll dunkelblaugrln durch den Sauer- 
stoff der Luft gefarbt wurde. Die Untersuchungen iiber diesen Korper 
sind noch nicht abgeschlossen. 

Rehandclt man die hochsiedenden Antheile des Macisols, welche 
bis 114'' nicht destillirten, genau so wie die Bhochsiedenden Antheilec, 
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welche ich direct bekommen hatte, so gelangt man zu demselben 
Myristicin; man muss nur durch Destillation die zuerst ubergehenden 
Antheile, welche Myristicol enthalten, entfernen. Es sind in Macis61 
ungefahr 22 pCt. Myristicin enthalten. 

G l a d s  t o n e  uniersuchte diese hochsiedenden Antheile, da sie sich 
zersetzten, nicht weiter. W r i g h t  giebt die Formel CloH13 0 9  an, 
welche erfordert 72.73 pCt. Kohlenstoff, 7.88 pCt. Wasserstoff, 
19.39 pCt. Sauerstoff. 

Man erkennt, wie stark dieses Product noch verunreinigt gewesen 
sein muss und wie weit man hinter der wahren Zusammensetzung 
zuriickblieb. 

Unzweifelhaft enthalt das Myristicin eine nngesattigte Seitenkette. 
Oxydationsversuche, welche darauf ausgingen, diese Seitenkette abzu- 
oxydiren, haben vollkommen zu Resultaten gefiihrt. Ueber den er- 
haltenen neuen Aldehyd und die neue Saure werde ich in der nachsten 
Mittheilung berichten. 

G r e i f s w a l d ,  im Juni 1890. 

278. J. A. Bladin: Ueber die Oxydation d e r  Phenylmethyl- 
tr iazolcarbonsaure I. - or -Phenyltriazolcarbonsaure. 

(Eingegangen am 19. Juni; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 
K n o r r  und L a u b m a n n  haben gezeigt I), dass die Pyrrolver- 

bindungen durch Kaliumpermanganat vollstandig verbrannt werden, 
dass aber die von K n  o r r  entdeckten Pyrazolverbindungen gegen 
dieses Oxydationsmittel bestandig sind ; der Pyrazolkern wird namlich 
dabei nicht gesprengt, sondern nur die an diesen gebundenen, offenen 
Ketten werden zu Carboxylgruppen oxydirt. Der Pyrazolkern ist 
mithin in dieeer Hinsicht bestandiger als der Pyrrolkern, d. h. bei 
einem fiinfgliedrigen Kerne mit 2 Stickstoffatomen ist die Bindung 
zwischen den Atomen fester als bei einem mit nur einem Stickstoff- 
atom. Aber wie verhalt sich der Triazolkern, welcher 3 Stickstoff- 
atome hat, gegen Kaliumpermanganat 4 

Urn diese Frage zu beantworten, habe ich die friiher von mir 
beschriebene Phenylmethyltriazolcarbonsaure2) 

Cs Hs-N- N 

1) Diese Berichte XXII, 172. 2) Diese Berichte XVIII, 1547. 




