
87. W. E. Stone: Die Verdauliohkeit der Pentosane. 
(Eiigegangen am 17. Februar; mitgetheilt in der Sitzung von Hm. A. Pinner.) 

Das  verbreitete Vorkommen der  Pentosane oder Uratoffe der  
Pentosen in der Pflanzenwelt ist schon mehrfach bewiesen worden l). 
I n  vielen Ftillen ist ihre Menge ganz betrachtlich, wie z. B. in Weizen- 
kleie, Stroh, Biertrebern, Riibsenschnitzeln u. 8. w., wobei ihr  Werth 
ale Nghrstoff in Betracht kommt. 

Bei den iiblichen analytischen Methoden sind diese Snbstanzen, neben 
vielen Anderen, unter dem allgemeinen Namen wtickstofffreier Extract- 
stoffc gefasst. Es ist wohlbekannt, dass dieser Name sioh auf keine ein- 
heitliche Substanz bezieht, sondern auf alle die stickstofffreien Kiirper, 
die in verdiinnten Alkalien und Sliuren lijslich. sind. Dazwischen kiinnen 
eolche von ganz verschiedener Verdaulichkeit und verschiedenem NHhr- 
werth vorkommen. Als Beispiele solcher sind einerseits die Pentosane 
und andrrerseits die wahren loslichen Kohlenhydrate zu erwiihnen. 

Obgleich die complicirte Zusammensetzung der B stickstofffreien 
Extractstoffee achon laoge Zeit anerkannt ist, sind die Analytiker 
doch nicht im Stande gewesen diese Restandtheile einzeln fiir eich EU 
bestimmen. Selbst die Bestimmung von Stiirke oder Zucker in eolchen 
rohen Materialien durch Inversionsmethoden kann sehr  fehlerhaft sein, 
weil die Pentosane zu gleicher Zeit auch invertirt und ale wshre Koh- 
lenbydrate in Rechnung gezogen werden. 

N u r  in der letzten Zeit sind die Pentosane etwaa eingehender- 
studirt worden und mehrere analytische Methoden sind vorgeschlagen, 
wonach ihre Bestimmung, in  Gegenwart von allen anderen Kohlen- 
hydraten, ermijglicht ist. Von diesen Methoden sind besonders die- 
jenigen von T o l l e n s  und d e  C h a l m o t  a), sowie T o l l e n s  und G i i n -  
ther 3, mit einigen Modificationen von mir 4) zu erwiihnen. 

1) Amer.Chem. Journ.XTII, 73 und dieseBerichteXXIII,3791. B. Tollens,  

2) Dime Berichte XXIV, 694 und 3.575. 
3) Diese Berichte XXIII, 1751 und diese Bericbte XXIV, 3575. 
4) Diem Berichte XXIV, 3020. 
In der eben angefhhrten Abhandlung (diese Berichte XXIV, 3575) 

machte Prof. T o 11  e n 8 darauf aufmerksam, dass die in meiner Abhandlmg 
( dime Berichte XXIV, 3020) besprochene Methode die seinige nnd die seiner 
Mitarbeiter mi. Dieaem widerspreche ich nicht, wiinsche aber eine Bemerkong 
hineuznfiigen. In meiner Abhandlung stand (18. Zeile) : XZum Theil verfahre 
ich, wie T o 1 1 e n s und seine Mitarbeiter.cc Dieses bezieht sich auf die Art 
und Weise der Destillation, wodurch dss Fnrfurol gewonnen wird. Daa zu- 
nHchst darauf folgende und beschriebene Verfahren zur Beatimmung des Fnr- 
furols, niimlich die Dorstellung der Titrir- L6sung von Phenylhydrazin, die 
Ansfiibrnng der Titration damit und der Gebranch der Fehling’schen Liisung 
ds Indicator, ist jedoch  von mir  a u s g e a r b e i t e t  u n d  von  m i r  z u e r s t  
ver i i f fen t l ich t  worden. 

Landwirthschaftliche Versuchs-Stationen XXXIX, 449. 
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Weil diese Methoden eine quantitative Bestimmung der Pentosane 
unter allen Bedingungen (im Futter sowohl wie im Excremente) p;e- 
etattet, ist es jetzt erst miiglich einen Begriff von der Verdaulichkeit 
dieser Kiirper zu bekommen. 

In dieser Hinsicht habe ich einen Versuch ausgefiihrt, wonach, in 
kleinem Maasse, diese Frage beleuchtet wird. 

Zwei Kaninchen wurden, unter analytischer Controlle des Futters 
und des Excrements, mit besonderer Riicksicht auf ihren Pentosan- 
gehalt, mit natiirlicher pentosanhaltender Kost gefiittert. Die Resultate 
zeigen, dass, nach den obengenannten Bedingungen, in einem Versuch 
nur 60 pCt., in einem zweiten Versuch nur 40 pCt. der Pentosane ver- 
daut wurden. 

I n  der ersten Fiitterungsperiode bekamen die Thiere ein Qemisch 
von gleichem Gewichte Weizenkleie und Maismehl. In der zweiten 
Periode bestand das Futter aus Weizenkleie allein. In beiden Fallen 
lieferte die Rleie die i n  Betracht kommenden Pentosane. Jeder Pe- 
node ging eine vorbereitende Fiitterung mit dem betreffenden Material 
zuvor. W%hrend des Versuchs wurde das ganze gebrauchte Futter 
gewogeo, das Excrement gesammelt und nachher in lnfttrockenem Zu- 
atand ebenfalls gewoge n. 

Die erste Periode dauerte zehn Tage, in welcher Zeit doe Ka- 
ninchen ,No. l c ,  533.8 g des Kleie- und Mehlgemisches brauchte und 
1 I8 g Excrement ausw hied. 

>No. 2 c  brauchte 344 g Futter uud schied 71.8 g Excrement aus. 
Durch Analyae dieser Materialien wurden die folgenden Werthe 

erhalten : 

Wasser . . . . . . . .  
Asche . . . . . . . . .  
Kohfaser . . . . . . . .  
Stickstoffsubstanz . . . . .  
Fett . . . . . . . . .  
Stickstofffreie Extractstoffe . 
Gewonnenes Furfurol . . .  
Pentosane (Furfurol % 1.35) . 
Procent Pentosane in den stick - 

stofffreien Extractoffen . . 

Futter 

pct. -- 
11.71 

3.71 
5.42 

12.69 
4.03 

62.44 
4.64 
6.40 

10.25 

Excrement 
on *No. l a  

pct. 

10.93 
9 45 

16.45 
1S.GS 
2.07 

42.44 
5.62 

11.90 

25.04 

Excrement 
on *No. ?a 

pct. 
~~~ ~ 

10.42 
9.42 

19.43 
17.00 

1.64 
41.59 
5.30 

11.45 

27.53 

Das gefundene Farfurol entspricht einer gewissen Quantitiit von 
Pentosanen, aber in unbekanntem Verhiiltniss. I n  der Annahme, dass 
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die Pentosane, (CJH~O&(P), durch Hydrolyse in Pentosen, (C5HlOO&, 
iibergefiihrt und diese wieder durch Wasserabspaltung in Furfurol, 
(C~H~OS),,, umgewandelt wurden, steht das letgtere en den ersteren 
in dern Verhgltniese wie 1 zu 1.38. Sicher iat dieses Verh&ltniee 
etwas griisser, weil die Ueberfiihrung der Pentoeane in Furfurol nicht 
qulmtitativ, sondern mit mehr oder weniger Verlust nach der obigen 
Theorie verl&uft. Also ist die Menge der Pentosane in der That etwaa 
mehr, als sich aus dem gefundenen Furfurol d i r ec t  berechnen lbst'). 
In Mange1 genauerer Kenntnisse des Gtegenetandes machte ich aber 
vorlPufig diese min ima len  Werthe hier anfiihren. 

Aus den obigen Analysen folgt, dass *No. I <  eine Quantit& 
Pentoeane gleich 24.768 g Furfurol verbrauchte, wovon 10.179 g wieder 
auageschieden und 14.596 g oder 58.93 pCt verdaut wurde. 

%No. 2< verbrauchte Pentoeane, 15.862 g Furfurol entaprechend, 
wovon 5.955 g ausgeschieden und 9.90 g oder 62.46 pCt verdaut 
wurde. 

Bemerkenswerth ist es, dass, wahrend im Futter die Pentosane 
(reep. Furfurol) nur 10.25 pCt. von dem sammtlichen ssticlretofffreien 
Extractstoffa betrugen, dieselben im Excremente bis eu 28.04 resp. 
27.53 pCt. gestiegen waren. 

Nach der ersten Periode wurde >No. l a  acht Tage lang mit Kleie 
allein getiittert, als Vorbereitung fir eine gleich darauf folgende Ver- 
suchsperiode von sechs Tagen. Wiihrend des Versuches verbrauchte 
das Thier 415 g Kleie und schied 172.3 g Excrement aus. 

Ea folgen hier die analytiscben Ergebnisse: 

Wasser . . . . . . . . .  
Arche. . . . . . . . . .  
Rohfrtser . . . . . . . . .  
Stickstoffsnbstanz . . . . .  
Fett . . . . . . . . . .  
StickstofMeie Extractstoffe . . 
Gewonnenes Furforol . . . .  
Pentosane (Fnrfurolx 1.38) . . 
Procent Pentosane h den atick- 

stofffreien Extractstoff . . .  

Kleie 
pct. 

11.06 
7.40 
9.91 

16.00 
4.36 

51.27 
7.16 

10.88 

21.22 

Excrement 
pct. 

14.22 
9.50 

19.27 
11.00 
2.34 

43.67 
10.59 
14.61 

33.46 

*) Siehe auch To 11 en 8 ,  d e C ha lmo t und G ii n t h e r , diem Berichte XXIV, 
s. 3583. 
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Dieses Md wurden im Ganzen 29.743 g Pentosane (resp Furfurol) 
verbraucht; 18.247 g wurden ausgeschieden und 11.496g oder 38.31 pCt. 
verdaut. In dem sstickstofffreien Extractstoffa dee Futtere betrugen 
die Pentosane 21.22 pCt. des Ganzen: im Excrement war das Ver- 
hWniss 33.46 pCt. ’ 

Ausser der nnvollkommenen Verdauung der Pentosane lehrt dieser 
Versuch das veriinderliche Verhaltniss der verschiedenen Bestandtheile 
des etickstofffreien Extractatoffes a roo verschiedener Herkunft. 
Wiihrend bei den soustigen Verdauungsversuchen der wtickstofffreie 
Extractetoffc des Futters mit demjenigen der Excremente fur gleich- 
werthig gehalten wird, ist es hieraus ersichtlich, dass die r e l a t i v e  
Menge der verschiedenen Bestandtheile sich sehr h d e r n  kan n. 

La F a y e t t e ,  I n d i a n a ,  U. S. A. 
Chemisches Laboratorium, Purdue University, 

88. P. Baohrne t j  ew: Magnetismus und Atomgewioht. 
(Antwort an H e m  L. Errera.) 

(Eingegangen am 29. Juli). 

Im Jahre 1889 veriiffentlichte ich‘) die von mir bereits seit 1885 
bei verschiedeneo physikalischec Untersuchungena) benutzte Beziehung 
cwischen den maguetischen Eigenschaften und dern Atomgewichte der 
Elemente. 

Gegen diese Beziehung veriiffentlichte L. Erre r a 3) an dieser 
Stelle eine Erwiderung, in welcher er meint, dass sdurch dieselbe die 
Unrichtigkeit von Bach  m e t j  ew’s Curve hinlhglich dargethan wiire.c: 

L. E r r e r a  stiitzt sich bei der gemachten Erwiderung auf drei 
Forscher: L a m y  (1857), F a r a d a y  und Mouton  (1878). 

Der Erstere fand Aluminium, Kalium undNatrium paramagnetisch *) 
Non beiindet sich Kalium in der 4. Reihe des Mendelejeff’schen 
Systems der Elemente und muss folglich nach E r r e r a ,  weil in der 
geraden Reihe, paramagnetisch sein. Soweit wiirde es stimmen; be- 

1) Joorn. der ruse. &ern.-phgs. Gesellsch. 21, pag. 39 (1889); Exner’s 

9 sElektricitiita, Journ. russ. techn. Gesellsch. 1885. 
3 Diem Berichte XXIV, 88. 
3 Ich habe diese 3 Metalle nus Versehen ale diamagnetisch bezeichnet, 

welcher Umstand, wie weiter unten zu ersehen ist, den Charakter meines 
Schemas jedoch nicht Bndert. 

Repert. 27, pag.  557 (1890). 




