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Cs HaNOa. N : N . 0 CH3 geben. So bemerkt auch B a r n  b e r g e r :  
SHatte H a n t z s c h  Recht, so wiirde der Stereochemie der Diazover- 
bindungen damit eine ziemlich sicbere Stiitze gegeben seinc. 

Man kann also viillig sicher behaupten: Es spricht alles fiir meine 
Ansicht, dass dcr Nitroatber der Antireihe zugehiirt. Man ist viillig 
berecbtigt, ibn als Iso-Antidiazoather anzusehen. D e r  absolute Be- 
weis kann nur deshalb nicbt geliefert werden, weil der isomere Spn- 
diazoatber fehlt, aber auch schwerlich existiren diirfte. 

B a r n  b e r g  e r ’s znriickeuweisende Rehauptung: BIch nenne 
H a n t z s c h ’ s  Irrthum unbegreiflich, weil die Ausfiihrung des ent- 
scheidenden Versuches (Kuppelung in alkalischer L6sung) so enorrn 
einfach ista: beweist nur, dass trotz des scbeinbar enorm einfachen Ver- 
suches der unbegreiflicbe Fehler im vorliegenden Falle keineswegs auf 
meiner Seite liegt. 

B a m b e r g e r ’ s  andere Einwiirfe gegen die Stereocbemie der Diazo- 
verbindungen im Allgemeinen und meine Auffassung der labilen Sake 
der  Benzoldiazosulfonsaure sowie der Diazobenzolsiiure zu widerlegen 
behalte ich rnir For. 

W i i r z b u r g ,  im October 1894. 

643. A. Heffter:  Ueber zwei Cacteenalkalolde.  
[Jdittheilung aus dem phnrmakologischen Institut dcr Universitit Leipzig.] 

(Eingegangen am 1. November.) 
Es ist mir vor einiger Zeit gelungen, in rerscbiedenen Mitgliedern 

der  Cacteenfamilie die Anwesenheit von Allialoi‘den nachzuweisen. 
Diese Untersuchungen wurden reranlasst durch Mittheilungen eines 
friiher in Mexico anslissigen deutschen Arztes, des Hrn. Dr. F r i e -  
d r i c h  T i s c h e r ,  denen zu Folge die Indios des nordlichen Mexico’s 
manche Cacteen als narkotische Genussmittel gelrauchen. Ueber die 
Einzelbeiten der Benutzung dieser Pflanzen, sowie iiber die pbysiolo- 
gischen Wirkungen der darin enthaltenen Stoffe ist bereits an anderer 
Stellel) von mir berichtet worden. Hier sollen nur die Ergehnisse 
der clemischen Untersuchung der wirksamen Bestandtheile in Riirze 
rnitgetheilt werden. 

Die Darstellung griisserer Mengen der Cactcenalkaloide ist sehr 
erachwert durch die Kostspieligkeit des Ausgangsmaterials. Wenn es  
mir gelungen ist, von zweien dieser Cacteenalkalolde zur Analyse 
hinlangliche Quantitaten zu erbalten, so war die Ursache davon, dass 
rnis von der einen Art zufiillig sehr viele Exemplare zur Verfiigung 

9 Arch. f. exper. Path. und Pharmakol. 34, Heft 1 u. 2. 
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standen und daes die andere untersuchte Cactee ausserordentlich riel 
\-on dem Alkaloi'd enthielt. 

Die Methode der Darstellung der Alkaloi'de ist hereits an dem 
angefiihrten Orte ausfuhrlich beschrieben worden, so dass hier darauf 
rerwiesen werden kann. 

Aus A n h a l o n i u m  f i s s u r a t u r n ,  -ion welcher Pflanze mir 1000 
S t i c k  getrocknet und in Scheiben zerschnitten zur Verfugung standen, 
wurde ein krystallinisches Alkaloi'd isolirt, das ich A n  h a l i n  genannt 
habe. Diese Base bildet sternfijrmig gelagerte weisse Prisrnen und 
ist wenig loslicli i n  kaltem Wasser, leichter in heissern, sehr leicht 
in Alkohol, Methylalkohol, Aether, Chloroform und Petroleurnather. 
Sie  kann indessen aus keinem dieser Lijsuugsmittel in analysenreiner 
Form erhalten werden, da  sehr rasch Braunfarbung eintritt. Im 
Rohrchen erhitzt, schmilzt das Anhalin glatt und ohne Zersetzung 
bei 115O. 

In concentrirter Schwefelsaure liben sich die Rrystalle schnell 
ohne Farbung auf und die Liisung bleibt auch beim Erwlrrnen farb- 
10s. Auf Zusatz von 1 Tropfen Salpetersaure tritt G r i j n f a r h u n g  
auf. Noch charakteristisclier ist folgende Reaction: Beim Erwarrnen 
rnit wenig Salpetersaure lost sich das Alkaloi'd mit gelber Farbe, die 
sich auf Zusatz ron  K:tlilauge in ein schiines, liingere Zeit hleihendes 
O r  a n g e r  o t h verwandelt. 

In  wassrigen, mit Hulfe einer hlineralsaure hergestellten Alkaloi'd- 
losungen erzeugen die meisten Alkaloidreagentien amorphe Fallungen. 
Platinchlorid, Goldchlorid und Sublimat rufen in wassrigen Losungen 
keine Niederschlage herror ,  dagegen in alkoholischen Lijsungen aus 
Triipfchen bestehende Fallungen , die nicht krystallinisch erhnlten 
werden konnten. 

Mit einigen Sauren bildet das Anhalin gut charakterisirte, zur 
Analyse verwendhare Salze. 

A n h a l i n s u l f a t ,  (CloH1,N0)2. H2S04 + 2H2O. Dieses Salz 
bildet farblose, glanzende, bei 1 9 7 0  schmelzende Tafeln. Es ist 
Susserst leicht liislich in Wasser, schwer in kaltem Alkohol und rer- 
liert sein Krystallwasser schon iiber Schwefelsaure. 

Analyse: Ber. fur (ClaH17NO12. II?SO* + 2H20. 
Procente: HrO 7.69, C 55.56, H 8.56, N 6.43. 

Gef. )) )) 7.i3, 7.53, D 55.09, 55.?2, )) 8.47, 5.23, )> 6.13. 
Ber. Procente: H2S04 33.68. 
Gef. x D 23.44. 

Somit kommt dern Anhalin die Zusammensetzung CloH17NO zu. 
A n h a l i n c h l o r h y d r a t ,  CloH17NO. HCI. Durch Umsetzen des 

Sulfats in wiissriger Losung mit Baryurnchlorid erhalt man das Chlor- 
hydrat als gelblichen Syrup. Er wird in ahsolutem Alkohol geliist, 
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und beim Zusatz ron  Aether erhalt man die Verbindung in feinen, 
sehr zerfliesslichen Tafelchen. 

Analyse: Ber. f i r  C10817NO. HCI. 
Procente HCI 17.93, 

Gef. )> * 1S.06. 
A n h a l i n o x a l a t ,  (CloH17NO)a . (COOH)2, wird dargestellt durch 

Umkrystallisiren einer Liisung der freien Base mit Oxalsaure und ist 
in  seinem ausseren Habitus und Loslichkeit der schwefelsauren Ver- 
bindung sehr ahnlich. 

Analyse: Ber. fiir ( C I O H I ~ N O ) ~ .  (COOH>*. 
Procente: (C0OR)a 21.25. 

Gef. B * '21.06. 
Versuche, die Aufklarung iiber die Constitution des Anhalins 

batten geben kannen, mussten wegen Mangels an Material unter- 
bleiben. Denn trotz der grossen Menge Droge erhielt ich nur wenige 
Gramme, da  ein IGlogramm der Cactusscheiben nicht mehr als 0.2g 
Anhalinsulfat ergab. 

Aus  einer anderen mexicanischen Cactee, A n h a l o n i u m  W i l -  
l i a m s i ,  konnte ich ebenfalls eine krystallinische Base darstellen und 
zwar in sehr reichlicher Menge. Bei einem der Versucbe wurden 
aus 20.30 g frischer Cacteen 18.1 g Alkaloi'd erhalten. Das entspricht 
einem Alkaloidgehalt von 0.89 pCt. Ein derartiger Reichthum a n  
Alkaloi'd ist bei so stark wasserhaltigen Pflanzen bisher ohne Beispiel. 

Da die Mutterpflanze in Mexico als >Pellotea bezeichnet wird, 
babe ich fur das Alkaloid den Namen P e l l o t i n  vorgeschlagen. 

P e l l o t i n ,  C13HalN03. Die Base ist in Alkohol, Aceton, Aether 
und Chloroform leicht, schwerer in Petrolather loslich. In  kaltem 
Wasser 16sen sich nur Spuren. Aus Alkohol scheidet sie sich in  
harten, fast wasserhellen Tafeln a b ,  in kleineren Krystallen erbalt 
man sie aus Petrolather. D e r  Geschmack ist intensiv und nachhaltend 
bitter. D e r  Schmelzpunkt liegt bei 1100. Die lufttrockenen Krystalle 
verlieren, bis 100° erhitzt, nichts an Gewicht, sind also frei von 
Krystallwasser. 

Analyse: Ber. fiir C13 Hal N 03. 
Gef. Procente: C 65.27, H 5.79, N 5.85. 

3 * 64.88, 65.01, )) 9.17, 9.01, * 6.26. 
I n  concentrirter Schwefelsaure lost sich die Base mit schwaeh 

gelblicher Farbe, die sich beim Erwarmen nicht andert. Bei Zusatz 
eines kleinen Tropfens Salpetersaure tritt eine intensive P e r  m a n  - 
g a n a t f a r b u n g  auf. 

Wassrige Pellotinsalzlijsungen geben mit den Alkaloidreagentien 
amorphe Niederschlage, die fast siimmtlich nach lturzer Zeit krystal- 
Jinisch werden. 

P h o s p h o r w o 1 f r a m s a u  r e und P h o s p h o r  m o 1 y b d a n s Bur e ge- 
ben sehr voluminose, weisse, resp. citronengelbe Fallungen. 
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Mit K a l i  u mqu e c k s i l  b e r j  o d id  erhalt man einen weiss-gelblichen 
Niederschlag, bald in kurze dicke Prismen iibergehend. 

K a l i u m c a d m i u m j o d i d  liefert farblose rechteckige Tafeln, zu 
mooslhnlichen Formen vereinigt. 

K a l i u m  w i s  m u t  h j o d i d  erzeugt zuerst einen amorphen, orange- 
farbigen Niederschlag, aus dem sich gekriimmte Nadeln bilden. 

Mit J o d j o d k a l i u m  entstehen nach einiger Zeit ausserst diinne, 
sehr  lange Nadeln. 

Das  p i k r i n s a u r e  S a l z  fallt in  sternfijrmig gruppirten Prismen 
aus, die sich aus heissem Wasser umkrystallisiren lassen. 

P e l l  o t i n  p 1 a t i n  c h l o r i  d ,  ((313 HzlN 0&H2 P t  (316. Diese Ver- 
bindung wird erhalten, wenn man zu einer salzsaureu alkoholischen 
Pellotinliisung Platinchlorid zufiigt. Goldgelbe, farnwedelahnliche 
Krystallaggregate, wenig lijslich in kaltem, leichter in heissem Wasser. 

Analyse: Ber. fiir (C13H21NO&H2PtCls. 
Procente: Pt  22.22, c1 23.91. 

Gef. )) w 22.12, 22.05, w 24.02. 

Von einfachen Salzen babe ich das O x a l a t  und das C h l o r -  
h y d r a t  dargestellt. Ersteres krystallisirt in Nadeln, die in kaltem 
Wasser  sehr wenig 1Sslich sind. 

Wasserhelle, har te  
Prismen des rhombischen Systems, die in Wasser sehr liislich, schwer 
lijslich in Alkohol sind und kein Krystallwasser enthalten. 

P e 110 t i n  c h l o r h  y d r a t ,  C13HalNO3 . HCl. 

Analyse: Ber. fiir C13H21NOs. HCI. 
Procente: C1 13.25. 

Gef. w B 13.21. 

Mit Jodmethyl vereinigt sich die freie Base leicht zu einem festen 
krystallinischen 

J o d m e t h y l a t ,  C13H21NO3 . CH3J. Zur Darstellung dieser Ver- 
bindung liist man einige Gramme Pellotin in mFglichst wenig Methyl- 
alkohol und fiigt die liquivalente Menge Jodmethyl zu. Unter geringer 
Erwarmung treten zuniichst einzelne Krystalle auf und in kurzer Zeit 
erstarrt das  Ganze zu einer weissen Krystallmasse. Durch Kry- 
stallisation aus Methylalkohol erhiilt man die Verbindung in  schnee- 
weissen Prismen, die nach vorheriger Sinterung bei 198O schmelzen. 
S ie  enthl l t  1 Molekil Krystallwasser, das  bei 1000 verloren wird, und 
16st sich in Wasser, Alkohol und Aether. 

Analyse: Ber. fiir C~H24N03 J + HaO. 
Procente: HzO 4.51, J 33.33. 

Gef. w 4.52, s 33.21. 
Durch Behandeln des Jodmethylats mit frisch gefalltem Silber- 

chlorid erhalt man leicbt das 
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C h l o r m e t h y l a t ,  C13HalNOa. CHaC1, 
in  schneeweissen feinen Nadelchen, die vie1 leichter liislich sind, als 
die Jodverbindung. Der Schmelzpunkt lie$ bei 2260. Krystallwasser 
ist nicht darin enthalten. 

Analyse: Ber. fiir C14Ha~N0sCl. 
Procente: GI 18.26. 

Gef. D )> 11.92. 

Es lasst sich nach der Zeisel 'schen Methode nachweisen, dass 
das  Pellotin M e t h o x y l g r u p p e n  enthalt. Eine Bestimmung mittels 
des  von Z e i s e l  angegebenen Apparats ergab folgende Zahl: 

Analyse: Ber. fur C11HlsNO (OCH3)a. 
Procente: oc83 25.95. 

Gef. a )) 26.63. 
Eine Methoxylgruppe wiirde verlangen 12.97 pCt. Demnach ent- 

halt also das Pellotinmolekiil zwei Methoxylgruppen. 
Erhitzt man Pellotin mit starker Salzsaure im zugeschmolzenen 

Rohr, so tritt bei 110 -120O eine starke Rothbraunfiirbung der Fliissig- 
keit ein. Es gelingt nicht, irgend welche krystallinischen Producte 
daraus zu isoliren. Lasst man die Salzsiiure bei nur 1000 einwirkeu, 
so bleibt die Flussigkeit nahezu farblos. Beim Oeffnen des Rohrs  
entweicht rnit massigem Drucke Chlormethyl, mit griiner Flamme 
brennend. Die Fliissigkeit wurde mit Ammoniak neutralisirt, wobei 
sie sich rasch braun und schliesslich schwarz fiirbte. Durch Aus- 
achiitteln rnit Aether wurde eine sehr kleine Menge einer Base er- 
halten, die rnit Platinchlorid ein orangerothes in  Prismen krystalli- 
sirendes Doppelsalz lieferte. 

Die Untersuchung des Pellotins und seiner Verbindungen werde 
ich fortsetzen. 

544. E. Schunck und L. M a r c h l e w s k i :  Zur Kenntniss 
der Carminsaure.  

(Eiogegangen am 20. October; Referent Hr. T ii ub er. ) 
Die Chernie der Carminsaure wurde bekanntlich in letzter Zeit 

dank  den schonen Untersuchungen von v. M i l l e r  und R o h d e l )  urn 
einen bedeutenden Schritt vorwarts geriickt. Die genannten Chemiker 
kommen, hauptsiichlich auf  Grund des Studiums der von W i 11 und 
L e y m a n n  2, entdeckten beiden Bromide der Carminsaure und deren 

l) Diese Berichte 26, 2647. a) Diese Berichte 18, 3182. 


