
Mittheilungen. 
191. A. Hi lger  und W. E. Dreyfue: Ueber Tragant. 

Ein Beitreg eur Kenntnise der Pflamensohleime. 

[Mittheiliing aus dern Laboratorium f. angew. Chem. der Univers. hfiinchen.] 

(Eingegangen am 3. April; mitgetheilt in der Sitzung am 9. April von 
Hrn. R. Wolffenstein.) 

Die hauptsiichlichsten Resultate diceer Arbeit sind von dein 
Einen von uns  bereits am 20. September 1899 in der Nachmittags- 
sitzung der Abtheilung Pharrnacie anlasslich der 7 1. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Aerzte mitgetheilt worden. 

Seit den fur die darnalige Zeit klassischen Arbeiten von 
S c h m i d t :  SUeber Pflanzenschleim und Bassorin< ') , ist unseres 
Wissens der Tragant ,  oder vielmehr das  dem Tragant  zu Grunde 
liegende *Bassorin( einer Neubearbeitung nicht unterworfen worden. 
Man hat dns Bassorin zu den Polysacchariden von der Zusammen- 
setzung (CS Hlo OS), gezahlt. G i r a u d  2) fiudet, neben Anderem, in 
100 Th. Tragant 8-10 Th. >LGslichen Gummic. P o h l S )  findet, 
dass das Bassorin mit Ammoniumsulfat fkllbar ist, und dass neben dem 
Bassorin nicht etwa noch A r a b  in Losung eei, wie vorher ron 
G u B r i n - V a r y  ') beliauptet wurde. P o h l  bebaiiptet weiter, dass 
der Tragnnt ebenso wie arabisches Gummi loslich sei, aber schwer 
liislich etwa im Verhaltniss 1 : 1000. S a n d e r s l e b e n  5), welcher den 
aus Tragant entstehenden Zucker als Arabinoee erkannt hat, be- 
hauptet, dass das  Tragantgummi bis etwa zur Hiilfte aus Arabin- 
saure bestehe, wovon ein Theil in loslicher Form vorhanden sei. 

Die sich vielfach widersprechenden Angaheu veranl'assten uns 
zunacbst, e i n  e Tragantsorte, den sogenanoten ))Fadentragantc, ein- 
gebend zu untersuchen iind die anderen Sorten nur bei einzelnen 
speciellen Versuchen zum Vergleich heranzuziehen. - Wahrend die 
Entstehung der Gummiarten durch riickschreitende Metamorphose der 
Zellmembran, also durch einen pathologischen Vorgang, bewiesen 
ist, so ist fiir den Tragant specie11 festgestellt6), dass derselbe durch 
Metamorphose der Membrnnen im Mark und den Markstrahlen hervor- 
geht uiid die Structurverhiiltnisse der Zrllwtinde noch besitzt. Auch 
sirid bei der Bildung die Stiirkekorner, welche vorher in dem Gewebe 
_ -  ~ 

I) Ann. ti. Cheni. 5 1 ,  29. 
9 Zeithchr. f. ph!siol. C h ~ n i .  14. 
4 )  ADD. {le chim. et de phys. 1Y32. 2. Serie, 49 Bd., S. 348. 
5 )  Sat  hsc's phytochcm. Untera. I. 

2, Compt. rend. 80, 477. 

") But. Zeit-chr. 1867, S. 33. 
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abgelagert waren, betheiligt und in geringer Menge noch im Tragant 
erhalten. Es sind gerade diese Beimengungen, welche eine Charnk- 
terisirung des Baesorins erechweren. 

B e i  d e r  C h a r a k t e r i s i r u n g  d e s  T r a g a n t e  h a n d e l t  ee  s i c h  
w e n i g e r  urn d i e  F a r b e  d e r  v e r s c h i e d e n e n  S o r t e n ,  d a  die- 
s e l b e  w e s e n t l i c h ,  n e b e n  g e r i n g e n  V e r u n r e i n i g u n g e n ,  v o n  
d e m  W a s s e r g e h a l t  b e d i n g t  i s t ;  s o n d e r n  a u s s c h l a g g e b e n d  
s c h e i n t  d i e  E n t s t e h u n g s a r t  z u  s e i n .  Die uns zur  Verfiigung 
stehenden Tragantsorten bestanden aus (No. 1) Fadentragadt , im 
Handel auch ale SVernicellic bezeicbnet, von rein weisser Farbe und 
fadenfijrmiger Structur. Diese Varietat tritt  aua Stichwunden heraus. 
No. 2 und No. 3 waren Bliittertragante, aus kiinetlichen Einscbnitteti 
entstehend. Ersterer war  beinahe rein weiss, Letzterer von braungelber 
Farbe. No. 4 und No. 5 bestanden aus gelblich gefiirbten bis dunkel- 
braunen, klumpigen Stucken, welche f r e i w i l l i g  aus den Stammen der 
strauchartigen Astragalusarten heransfliessen. 

Zungchst ergaben die Aschenbestimmungen, dass mit der Zu- 
nahme des Waasergehaltes auch eine Zunahme der  anorganiechen 
Bestandtheile zu bemerken war. Es wurden folgende Zahlen er- 
halten : 

T r a g a n t s o r t e n :  Wassergehal t:  Asche:  
I 15.4 pct. 3.1 pCt. 
I1 13.21 )) 2.85 ') 

I11 11.26 2.75 )D 

V 9.42 )) 2.68 

D i e  L o s l i c h  k e i t  des Fadentragants betreffend wurde festge- 
stellt , dass derselbe nur etwa 0.06 pCt. liisliche Beimengungen ent- 
hielt, und zwar, j e  nach den Versuchsbedingungen, mehr oder weniger 
Stiirke, etwas Invertzucker und Chlorkalium. Es wurden fiir deu 
Fadentragant 4 pCt. Cellulose und 2.975 pCt. Sttirke gefunden. 

n7 9.58 2.7'2 D 

S c h 1 e i m s a u r  e - B  e s  t i m  rn ung.  

Auf Grund der Beobachtungen von G u h r i n - V a r y  uud Anderer *), 
nach welchen viele Pflanzeiistoffe bei der Oxydation Scbleimsiiure geben, 
hat namentlich R e r t h e l o t  schon 1860 fur alle diese Falle die An- 
wesenheit Galactose liefernder Gruppen als zweifellos hingestellt. 
Sarnmtliche YOU uus untersuchten Tragantsorteii lieferten bei der Oxy- 
dation mit Salpetersaure Schleiuisaure, welche, aus vie1 Wasser um- 
krystallisirt , zu Biindeln vereinigte Prisrnen lieferte, welche beim 
schnellen Erhitzen bei 213O schmolzen. Die quantitative Bestimmulig 
uach der Methode von T o l l e n s  und C r e y d t  ergab yon 11.5-17 pCt. 

- 

I) Ann. (1. Cliem. 4, '255. 
i 6 *  



Scbleirnslure. Tn einer neulich verijffentlichten Arbeit von W i d t e o e  
und T o l l e c e l )  haben die Verfasser nur wehr  kleine Mengena von 
Schleimsaure aus ihrem Tragantsyrup erhalten. Nun haben ja dieee 
Arbeit, 31s auch die Arbeiten von W i d t s o e  und T o l l e n s  ergeben, 
dass die Tragante verschiedenen Ursprungs recbt vereahieden zu- 
sammengesetzt sein konnen. Dass aber die Puatur derart arbeiten 
sollte, dass sie einmal in fiinf Fallen, von denen no& drei physio- 
logisch von einander verschieden eind , Galactangruppen echaffen 
sollte, und dann wieder in fiinf anderen untersuchten Fallen das Ga- 
lactan ganz fehlen sollte, ist hochst sonderbar. Siimrntliche von uns 
untersuchten Tragantsorten dienten sogar den Practicanten des hiesigen 
Laboratoriurns, welche eich rnit Kohlehydraten beschlftigten, geradezu 
als Ausgangsmateritll Wr die Darstellung vou Schleimsaure, bezw. Fur- 
furol. Die Resultate der  Bestimmungen sind hier in einer Tabelle 
vereinigt; sie sind das Mittel von je drei Beetirnmungen einer jeden 
Sorte : 

S c h l e i m s a u r e -  resp .  G a l a c t o s e - B e s t i m m u n g :  

Angewandte Menge je  5 g :  
Gefundcn Schleim- Galactose 

shure in uCt. Sorten Charakteristik 

I. Ausgew5hlter meisser 

11. Beinahe weieser 

111. Hellbrauner Blhtter- 

IV. Hellbraone Knollen 

Fadentragant 0.758 19.53 

Blhttertragant 0.687 17.75 

tragant 0.583 15.06 

in theilweise schrauben- 
artig gewundenen 

Stuckeo, mit Rindenstiickcheu 
durchsetzt 0.8681 22.43 

V. Wallnussgrosse, braune, 
tbeilweise mor enstern- 

a$g yformte fthcke mit 
olzt eilchen durchsetzt 

und von etwas bitterem 
Geschmack 0.8195 21.43 

F u r f u  r o Ib e s t i  rn m u ng. 
Die qualitative Untersuchnng bestatigt die Angabe v o n  S a n d e r s -  

l e h e n ’ s ,  dass der Tragant bei der Hydrolyse Pentosen liefert. 
Eine der besten Methoden zur Bestimrnung der Pentoeen berubt 
auf dem Principe, das beim Zersetzen derselben durch Siiuren ent- 
stehende Furfurol in F o r m  von Furfurolhydrazon zur Abecheidung 

~ . -  

I) Diese Berichte 33, 132. 



1181 

zu bringen. Dabei hat  sich das gewichtsanalytische Verfahren von 
C h a l m o t  und T o l l e n s  1) als das  Beste erwiesen. W i r  hnben nur 
das aus dem Fadentragant entstehende Furfurol isolirt und mittele 
der  Reaction von M a q u e n n e  auf Methylfurfurol gepriift, jedoch 
kein Methylfurfurol nachweisen konnen. W i r  miissen daher an- 
nehmen, dass im Fadentragant Methylpentosane nicht enthalten sind. 
Es wurden folgende Zahlen erhalten, wobei nur auf Furfurol Riick- 
sicht genornmeo wurde: 

F u r f ur o 1 - re 8 p. A r a b i n  o s e - B e s t i  m m.u n g v e r s c h i  e d e u e r 
T r a g a n  t s o r t e n :  

Angewandte Menge je 5 g :  
%rte Meoge des gef. Gef. Furfurol Furfurol in drabinobe 

I 1.74 0.9082 18.07 42.03 
I1 1.5138 0.7915 15.83 36.71 
I11 1.458 0.7627 15.25 35.1 
I 1' 1.355 0.7095 14.19 32.6 
v 1.236 0.6481 12.96 29.96 

Hydrazone pct. in pCt. 

H y d r o l y s e  d e s  F a d e n t r a g a n t s .  
Zwecks der hgdrolytischen Spaltung des Fadentragants wurde ein 

Pfund des Pulvers mit 3 L 3-procentiger Schwefeldure am aufsteigen- 
den Kiihler im kocheuden Wasserbade etwa 30 Stunden lang erhitzt, 
hierauf von nicht in Losung gegangerien Thcilen abfiltrirt und mit 
frisch gefiilltem Baryumcorbonnt neutralisirt. 

Nach dern Stehenlassen fiber Nacht an einem kiihlen Orte wurde 
vou dern abgesetzten schwefelsauren Baryum abfiltrirt und das  klare, 
bellbraune Filtrat rnit Methylalkohol versetzt. Dabei fie1 ein feines, hell- 
braunes Pulver aus, welches abfiltrirt wurde und, wiederholt in Wasser 
gel6st nnd mit Alkohol wieder gefallt, schliesslich ein beinahe weissee 
Product darstellte. Dasselbe gab mitJod keine Reaction und zeigte starke 
Recbtsdrehung. Alkalische Kupferlosung wurde selbst beim Kochen 
nicht reducirt. Verdiionte Gerbsiiurelosung, ebenso Barytwasser, ver- 
ursachte keiue Fiillung aus wiissriger Losung. Die Ausbeute der Sub- 
s tanz mag ungefiihr 6 g betragen haben und konnte aus  der StHrke 
dadurch herriihren, daae die Verzuckerung der Letzteren, die in der  
Techiiik unter den ublichen Versuchsbedingungen jn niemals eine 
vollstiindige ist, bei dem von uns angewandten Hydiolysirungsverfahreu 
~~- 

1) Diese Berichte 24, 3579. 
'I) Die Privatmitthsilung des Einen von uns an Hrn. Prof. T o l l e n s ,  

.nach welclier der Fadentragant eine 65 pCt. Arabinose entsprechende Fur- 
furolausbeute liefern sollte, besog sicli auf vollstindig wasser f re ien  Tragant, 
was dam& fiberneben wurde. 



nur bis zum A c h r o o d e x t r i n  fortgeschiitten ist. Die  von Achroo- 
dextrin befreite Zuckerlosnng wurde mit Thierkohle wiederholt auf- 
gekocht und schliesslich im Vacuum auf dem Waeserbade zur Trockne 
eingedampft. Der  noch etwas hellbraune Zucker wurde hierauf am 
aufsteigenden Kiibler mit j e  120 ccrn etwa 80-procentigem Methyl- 
alkohol extrahirt und die Lijsungen in Krystallisirachalen an einen 
kiihlen Ort  gestellt. Nach ungefiihr drei Wochen zeigten sich in der- 
jenigen Schale , welche den ersten Zuckerauszug enthielt, bellbraun 
gefrirbte, zu Biindeln und Biischeln vereinigte Krystalle. Die Krystalle 
wurden entfernt, von der Mutterlauge abtropfen gelassen und mit 
Thierkohle und etwas Wasser  von neuem aufgekocht. Nach wieder- 
holter Behandlung mit Thierkohle und etwas Wasser erhielten wir eine 
klare Liisung, welche nach drei Tagen iiber Schwefelsaure im Vacuum 
hiibsche weisse Prismen abechied, die gleichfalls zu Biischeln rind 
Biindeln vereinigt waren. Der  Zucker hatte einen Schmelzpunkt von 
etwa 158O, gab  mit Phenylhydrazin ein citronengelbes Osazon, leicht 
Ioslich in Alkohol und Aetber und beim schnellen Erbitzen bei un- 
gefahr 158 schmelzend. Die specifische Drehung des Zuckers war 
nach 4-5 -stfindigem Stehen + 103.60. Die beobachtete specifische 
Drehung der Arabinose ist 104.4-1050. Der  Zucker ist soniit bei- 
nahe reine Arabinose Auch aus der zweiten Schale erhielten wir 
Krystalle, welche nach wiederbolter Reiuiguog sich als Arabinose 
erwiesen. Es ist uns nicht gelungen, aus den Mutterlaugen, trotz 
wiederholter Reinigung, eine andere Zuckerart zum Krystallisiren zu 
bringen. Auch konnten wir mit Phenylhydrazin keine Verbindung 
erhalten, welche uns sicheren Aufschluss gab. Es wurde deshalb der 
Syrup zur vollstandigen Trockne eingedarnpft und zu Schleimsaure 
oxydirt. 5 g ergaben 2.026 g Schleirnsilure, welche 52.4 pCt. G R -  
l a c t o s e  entsprechen. Z u c k e r s a u r e  liess sich aus dem Gemisch nur 
in Spuren gewinnen. Ob neben Arabinose und Galactose noch eine 
dritte Zuckerart aus Fadentragant erhalten werden kann,  lasst sich 
vorerst nicht entscbeiden. Die Mittbeilung von R u f f  und O l l e n d o r f ' )  
iiber die Trennung der Arabinose von Galactose mittels Benzylplienyl- 
bydrazin, nach welcher das Arabinosebenzylphenylhydrazon sich durcb 
seine Schwerliislichkeit in 75 -procentigem Alkohol von der ent- 
sprechenden Galactoseverbindung leicht trennen liisst , ist uns leider 
eu spat zugegangen. 

E l e m e n t  a r z  u s  a m m e n e e t  z u n g  d e s  F a d  e n t r a g a n  ts .  

Deu Tragant  unter die Polysaccharide ron der procentnalen Zu- 
sammensetzung (CsHlo05)x zu rechnen, muss mindestens fiir den von 
uns untersuchten Fadentragant als irrthiirnlich bezeichnet werden. 

-- 

I) Diese Berichte 22, 16. 
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Allerdings ist es  uns nicht gelungen, das  dem Tragant  zu Grunde 
liegende Kohlehydrat als solches zu isoliren; aber  nachdem man die 
Beimischungen quautitativ kennt, lasst sich aus der  Analyee ein 
sicherer Schlues auf die Formel des bisher ale *Bassorin< bekannten 
Kiirpers ziehen. Die Reinigung des Fadentragants wurde in der 
Weise durchgefiihrt, dass das Pulver in 75-procentigem Alkohol BUS- 

pendirt wurde, welcher ungefiihr 8 pCt. Salzsiure enthielt. Nach 
kraftigem Durchschiitteln wurde daa Pulver abfiltrirt und dieselbe 
Operation etwa dreimal wiederholt , das Pulver mit 75-procentigem 
Alkohol bis zum Verschwinden der Chlorreaction ausgewaschen und 
schliesslich in L i e  big 'schen TrockenrBhren bei etwas iiber l Q O o  bis 
zur Gewichteconstanz getrocknet. Der  so gewonnene Korper  enthielt 
0.502 pCt. afixec Bestandtheile. 

Die Substanz liess sich verhaltnissmassig leicht constant erhalten, 
verglichen mit dem spiiter b'eschriebenen BOxybassorinc. Die Ana- 
lysen sind auf aschenfreie Substanz umgerechnet. 

COa, 0.1'318 g HsO. - 0.3644 g Sbst: 0.5648 g CO1, 0.2164 g HiO. 
0.3114 g Sbst.: 0.482 g CO2, 0.187 g HaO. - 0.21134 g Sbst.: 0.3309 g 

Cli HsoOlo. Ber. C 42.30, H 6.42. 
Get n 42.44, )) 6.59. 

Fir den unteraucbten Fadentragant wurden 4 pCt. Cellulose und 
3 pCt. Starke gefunden. Letztere Korper enthalten 44.8 pCt. Kohlen- 
stoff und 6.17 pCt. Wasserstoff. Es kommen deshalb nur  etwa 93 pc t .  
der  analysirteu Substanz fiir die Formel C11HeoOlo in  Betracht. Da 
93 pCt. des Rijrpers nach der Formel C11H20010 42.3 pCt. Kohlen- 
stoff und 6.42 pCt. Wasserstoff, und nach der Formel CgHloOs 
44.4 pCt. Kohlenstoff und 6.17 pCt. Wasserstoff enthalten, so miissten 
sich deshalb bei der Analyse des Korpers, den wir unter der Hand 
hatten, im Mittel 42.475 pCt. Kohlenstoff und 6.4 pCt. Wasserstoff 
ergeben, was aber  an der Zusammensetzung C11 H20010 nichts andern 
wiirde. 

Wir begegnen einem Korper  von derselben Zusammensetzung 
C I I H ~ O O I O  im Crebiete der  Polysaccharide, beobachtet von E. v. L i p p -  
mann'), dem G a l a c t o a r a b a n ,  der die gr6sste Aehnlichkeit mit 
Tragant zu haben echeint , beim Kochen mit Sauren Furfurol liefert, 
bei der  Oxydation Sclileimsaure und bei der Hydrolyse gernass der 
Gleichuug: 

Cii&Oao + Ha0 = CsHiaOg + CsHioOj 
in G a l a c t o s e  und A r a b i n o s e  zerfallt. 

E i n w i r k u n g  v o n  K a l i l a u g e  a u f  F a d e n t r a g a n t  i n  d e r  Kii l te .  
Der  Losung und Gelbfarbung des Tragants durch Alkalilauge 

thut das deutsche Arzneibuch Erwahnung. Doch ist dies kein Cha- 

'1 Diese Berichte 23, 3561 und 2. 41, 18'2. 



rakteristicurn des Tragaots, da  beinahe alle Polysaccharide bei liingerer 
Einwirkung von starker Alkalilauge weitgehende Veranderungen er- 
leiden, meistens unter Gelbfarbung. Es wurde dabei nur Einwirkung 
in der K&lte in Betracht gezogen, da  die Producte, welcbe nach ein- 
maligem Auf kochen entstehen, sich a l s  chemisch identisch erwiesen 
haben mit denjenigen, welche man nach langerer Einwirkung von 
starker Kalilauge in der Kalte erhalt. Doch enthielten die nach 
letzterer Methode gewonnenen Producte vie1 weniger Verunreinigungen. 
Es war zunachst notbig, den Tragant so gut als miiglich nach der  
friiher eingeschlagenen Methode zu reinigeu. Dabei gelnng es schliess- 
lich, einen Korper von 0.3 pCt. anorganischen Bestandtheilen zu er- 
balten. Urn eine rollstandig homogene LBsnng zu erhalten, ist ea 
nothig, das gereinigte Tragantpulver ungeEhr im Verhaltniss von 40 g 
Pulver zu einern Liter 35-procentiger Kalilauge etwa 2-3 Tage unter 
ofterem Umschiitteln in Mischcylindern stehen zu lassen. Es entsteht 
nach und nach eine beinahe klare, o r x n g e g e l b e  LSsung, die sich 
mit Wasser  und verdiinnten Sauren zu einer f a r  b 1 o s e n Pliissigkeit 
verdiinnen la&, die beim Kochen wiederum nrangegelb gefarbt wird. 
Dabei wird die im Tragant  enthaltene Cellulose nur wenig angegriffen 
uud wenn man verdiinrit und einige Zeit ~ t e h e n  Iasst, kann die er- 
haltene Losung durch Glaswolle filtrirt und- durch wiederholtes Fil- 
triren von nicht in Losung gegangenen Theilen befreit werden. Die 
klare Losung wurde alsdann mit verdiiunter Essigsaure bis zur 
schwach sauren Reaction neutralisirt. D e r  Grund, weshalb wir nicht 
aus der alkalisclien L6sung direct niit Alkoliol ausfallten, war der, 
dass nach letzterer Methode erhaltene Producte nach wochenlangem 
Auswaschen nicht frei von Kali 211 erhalten maren. Die nach der  
N e u t r a l i s a t i o n  k l a r e ,  farblose Losung wurde s o f o r t  mit Alkohol 
im Ueberschuss versetzt worauf ein fadenfdrmiges Geriunsel heraus- 
fallt, welches nach langerem Schiitteln mit 75-procentigern Alkohol 
schneeweiss wird und sic11 zusamnienbnllt. Eine Befreiung dimes 
Niederschlages voii Kaliuinacetat und Essigsaure gelingt a b e i  sehr 
schlecht. Wenn man aber den so erhaltenen feuchten Niederschlag 
i n  W a s s e r  l o s t ,  womoglich in der Whrrne, uud alsdann Alkohol iu 
kleinen Portionen zugiebt, erhalt man einen weissen, feinflockigen 
Niederschlag, der zur volligen Entfernung von Kaliumacetat und Esnig- 
saure mit, 75-procentigem Alkohol von etwa 20" ausgewaschen wurde. 
Das auf diese Weise erhaltene Product ist wasser- und same-loslich, 
auch IBslicli in etwa 25-procentigeni Alkohol, ganz unliislich in reinem 
Alkohol. Beim Trocknen im Exsiccator iiber Aetzkali (etwa 10 
Wochen) blieb das Product sclineeweiss und bildete dann eine leichte. 
lose zusammenhangende Masse, Magnesia alba sebr Lhnlicli, nicbt un- 
schwer zerreiblich zii rineol lockereti, weissen Pulver. 
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Die klare Losung des urspriinglichen Fadentragants konnte in 
ihrem optischen Verhalten kein Interesse bieten, d a  die 0.06 pCt. 16s- 
lichen Bestandtheile nur Verunreinigungen sind, uud eine Losung der 
eigentlichen Tragantsubstanz nicht zu erhalten ist. Da zeigte sich 
nun, dass das n e u e  P r o d u c t  d a s  p o l a r i s i r t e  L i c h t  s t a r k  n a c h  
r e c  h t s d r  e h t e. Wahrend Tragantschleim F e  h l i  n g’s c h e  Lo s u n g  
auch beim Kochen nicht reducirt, besonders nachdem er von dem 
Invertzucker gereinigt ist, reducirt der  neue Korper dieselbe nach ganz 
kurzem Kocben. A m m o n i a k a l i s c h e  S i l b e r l o s u n g ,  die vom 
Tragant  beim Kochen reducirt wird, wird von dem neuen KBrper viel 
schneller reducirt unter Spiegelbildang. S o l d a i n i ’ s  R e a g e n s  auf 
Monosaccharide wird von Tragant  nicht reducirt , von dem neiien 
Product in der WHrme s e h r  l e i c h t .  F u c h a i n s c h w e f l i g e  S&ure 
wird dagegen nicht gerotbet. 

Weitere Versuche ergaben, dass die K a l i u m v e r b i n d u n g  des 
neuen K8rpers vorlag. Zur weiteren Reinigung wnrde der  Korper 
i n  nicht zu viel heissem Wasser  zu einer diinnen. schleimlihnlichen 
Fliissigkeit gelost, welche sich durch Faltenfilter leicht krystallklar 
Gltriren lieas, wobei eine kleine Menge noch nicht veranderter Pro- 
ducte auf dem Filter zuriickblieb. Die 80 erhaltene Losung war  sehr  
bestandig und zeigte sich gegen Lakmus und Pflanzenfarbstoffe iiber- 
haupt indifferent. Es wurde wieder mit Alkohol in kleinen Portionen 
versetzt, der Niederschlag ausgewaschen und wieder in Wasser gelijst. 
Diese Operation des Losens, Filtrirens und Ausflillens wurde noch 
einige Male wiederholt nnd das  Product schliesslich, wie friiher an- 
gegeben, getrocknet. 

Wenn man fiir das dem Tragant  zu Grunde liegende Poly- 
saccharid der  Formel (Cll H2,-,010) den Namen > B a s s o r i n <  beibe- 
halten will, so mochten wir den neuen Korper und seine Verbindungen 
X O x y - B a s s o r i n c  nennen. 

Das  Oxy- B a s  s o r i u  k a l i u  m wurde durch Jod-Jodkalium-Liisung 
nicht geblaut, wkhrend ja das Auegangsmaterial bis zu 3 pc t .  Stiirke 
enthielt. Mit J o d -  Jodkalium-Losung und Alkali giebt dae o x y -  
b a s s o r i n  wie das  B a s s o r i n  Jodoformreaction. Das  vollstandig 
lufttrockne Oxybassorinkalium ist 16slich in Wasser, Alkalilauge, 
verdiinnten Mineralsauren , schwer leslich in verdiinnter Essigeiure, 
ganz unloslich in Eisessig. In concentrirter Schwefelsaure geht der 
Kiirper f a r b l o s  in Losung, und erst nach langerem Stehen zeigt sicb 
allmahlich eine Brliunong, wahrend Bassorin in concentrirter Schwefel- 
saure quillt unter darauffolgender schneller Verkohlung. Die mineral- 
sauren, einigermaassen concentrirten Liisungen des OXJ bassorinkaliums 
gaben nach einiger Zeit, oder wenn man die heisse Losung schnell 
abkiihlte, einen feiuen, schlammigen Niederschlag; dasselbe Verhalten 
zeigt die e s s i g s a u r r  L o s u n g  d e r  f e u c h t e n  S u b s t a n z  und die 
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m i n e r a l s a u r e n  L o s u n g e n  d e r  w a s a e r u n l a s l i c h e n  Oxybassorin- 
verbindungen. Diese Niederschlige erwiesen sich als identisch mit 
dem flockigen Niederschlag, den man erbiilt, wenn man die u r -  
s p r u n g l i c h e  a l k a l i s c h e  L o s u n g  rnit E i s e s s i g  v e r e e t z t  oder 
wenn man die, wie oben erwiihnt, durch Neutralisation rnit verdiinnter 
Essigsiiure farblos gewordene L o s u n g  l a n g e r e  Z e i t  s t e h e n  1Lsst. 
Hierdurc ti lasst sich auch der scheinbare Widerspruch der Unliislich- 
keit der trocknen Kaliumverbinduug in Essigsaure rnit der Dar- 
stellung der Verbindung aus essigsaurer Losung erkkren.  Wenn man 
ninilich die alkalische Losung mit Eisessig versetzt, so resultirt ein 
aiich in der Hitze im Fallungsrnittel gariz unl6slicher Niederschlag, 
versetzt man dagegen sllmahlich rnit verdiinnter Essigsaure, wie es  
bei der Darstellung geschehen, so bleibt die Losuug klar ,  uud wenn 
man slsdann s o  f o r t  rnit Alkohol versetzt, f5llt die Kaliumverbiodung 
aus. Lasst man dagegen die essigsaure Losung noch ungefahr eine 
halbe Stunde stehen, SO tritt eine Triibung ein, welche beim Erwarmen 
wiader verschwindet; beim Abkiihlen aber bildet sich wieder ein 
Niederschlag. Die mineralsaure Losung des Oxybassoriuksliuma 
zei$ dasselbe Verhalten, nur tritt die Triibung noch friiber ein. 
A l l e  d i e s e  N i e d e r s c h l a g e  s i n d  i m  f e u c h t e n  Z u s t a n d e  w a s s e r -  
l i i e l i c h ,  w e r d e n  a b e r  g e t r o c k n e t  g a n z  u n l o s l i c h ,  rnit Aus- 
nahme der Alkaliverbindungen, welche auch im trocknen Zustande 
liislich sind. Es haben sich diese Niederschlage als das reine O x y -  
b a s s o r i n  erwiesen. Man kann annehmen, dass in Folge der eigen- 
artigen starken Bindung des Metalles unrnittelbar nach dem Neutrali- 
siren rnit verdiinnter Essigsaure in der Fliissigkeit die Kaliumver- 
bindung des Oxybassoriris mit xHnO enthalten ist, dass aber beim 
Versetzen rnit Alkohol (es bedarf dessen nur wenig) eine Verbindung 
auiifallt mit weniger Wasser ,  die aber immer noch etwas liislich ist 
in ganz verdiinnter Essigsaiire, beim Trocknen aber den ganzen 
Wassergehalt verliert und nun ganz unloslich wird selbst in verdiinnter 
Essigsaure, dagegen ihre Liislichkeit in Wasser und Mineralsiuren 
beibehalt. Versetzt man dagegen die alkalische Losung mit Eisessig, 
SO wird der Verbindung das Metall sowohl als auch ein grosser Theil 
des Wassers entzogeri, und es resultirt das reine Oxybassorin, dns 
zwar in Folge seines geringen Wassergehaltes noch etwas wasser- 
liislich ist, lufttrocken aber gegen alle Losungsmittel, mit Ausushrne 
starker Alkalilange, sich indifferent verhalt. Das  0 x y b a  s s o r i n  zeigt 
somit das  Verhalten eines e c h t e n  C o l l o Y d e s ,  namlich die Eigen- 
schaft, durch scheiribar ganz unbedeutende Anllsse, wie z. B. durrh 
Wasserverlust und Eintrocknen , in eine ganz unliisliche Verbindung 
uberzugehen 1). 

9 F r a n z  Hofmei s tvr ,  Zeitwlir. far pliysiol. Cheniic: 14, 165. 
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Aus der wassrigen Lijeung des OxybassorinalkRliums wurdeii 
durch beinabe alle Metallsalzlosungen schwer lijslicbe Verbindungen 
ausgefiillt. Arianabmen sind das Magnesium, Zion, Gold, Quecksilber- 
oxydealz in  Form von Subliinatlijsung, sowie die Metalle der achten 
Gruppe des periodischen Systems. Es w a r  fraglicb, ob das Oxy- 
bassorin, welcbes den Charakter einer Saure hat, ein coilstantea 
Sattigangsvermiigen besitze. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass dies 
in der T h a t  so ist, und dass die Metalle in einer Weiee gebunden sind, 
dam deren Nacbweis und Bestimmung 3uf  gewolinliclie Weise nur iu  
den selteneten Fallen gelingt. Die iioloslichen Metalloxydrerbindungen 
lnssen sich sehr leicht darstellen und reinigen. Man hat nur niithig, 
die Oxybassorinkaliumliisurlg in der Khlte rnit den entsprechenden 
Metallsalzlijsungen zu versetzen , wodurch die unlijsliche Metallrer- 
bindung gefallt wird. Die erhalteneo Niederschliige wurden mit heissein 
Waaser ausgewaschen und das Wasser durch absoluten Alkohol 
verdrangt. So leicht die Darstellung der Verbindungen ist, SO schwer 
gestaltete sich die Vorbereitung dereelben zur Elementaranalyse. Es 
gelingt nicht, die KBrper bei looo zu trocknen und constant zu er- 
halten, eondern sie erleiden schon theilweise unter 1000 eine Zer- 
setzung (wzhrscbeinlich durch Waeserabspaltung am Araban-Ende) 
derart, dase eie beim Kocken mit Wasser oder beim Ueberscbichten 
mit verdiinnter k a l t e r  S a l z s a u r e  o d e r  S c h w e f e l s a u r e  Furfurol 
abgeben, nachweisbar durch einen rnit Anilinacetat getriiukten Papier- 
streifen. Es gelang nur auf folgeude Weise, die Kiirper fiir die Ana- 
lyse brauchbar zu erhalten. Man trocknet bei 60-70° auf dem 
Biscuitteller etwa 2-3 Stunden, wodurch die Producte sebr spr8de 
weiden und sich dann leicht zu einem feinen Pulver zerreiben lassrn. 
Die f i r  die Analyse notbige Subetanzmenge wurde alsdann in ge- 
wogenen Platinscbiffchen iiber Phosphorsiiureanh~-drid im Vacuum 
etwa 2-3 Tage gehalten und alsdann schnell gewogen, da  die Sub- 
stanzen im Wagekasten Feuchtigkeit aufnehmen. Nachdem 2 - 3 
Wagungen constantes Gewicbt ergeben hatten, wobei auf Scbwan- 
kungen w n  1 rng keine Riicksicbt genommeo werden konnte, wurde 
die Substanz abermals zwei Stunden irn Exsiccator gehalten und als- 
dann, ohne nochmals zu wagen, schnell in das  bereits am entgegrn- 
gesetzten Ende gliibende Rohr gebracbt. Es gelang auf diese Weise, 
einigermaassen befriedigende Resultate zu erzielen. 

Ex p e r  i m  e n t e l  1 e s .  
O x y b a s s o r i n  k a l i u m :  Die Substanz liisst sich leicht in der 

Plntinschale veraschen; die Asche wurde mit concentrirter Schwefel- 
s lure  abgeraucbt und das Kalium nls Sulfat bestimmt. 



(Cii Hiu 0 i o ) a  OIb.  
Ber. K 10.89, C 36.86. 
Gef. 11.05, 11.07, 9.96, 11.50, n 36.85, 36.25, 36.55, 36.00. 

Ber. H 5.30. 
Gef. 5.55, 5.65, 5.07, 5.80. 

Im Mittel gefunden: K 10.97, C 36.41, H 5.51. 
O x  y b a s s  o r  i n  k u p  f e r :  Die Oxybassorinkaliumlosung giebt, mit 

reinster Kupfersulfatlosung versetzt, einen blaugrunen, gallertartigeu 
Niederschlag, welcher sich beim Erwarmen oder Urnrfibren zusarnmen- 
ballt. 

Derselbe wurde auf ein Filter gebracht, mit heissem Wasser aus- 
gewaschen, hierauf in einer Schnle zerrieben, wieder auf ein Filter 
gebracht uud abermals Init heissem Wasser ausgewaschen, hiersuf 
rnit kaltem Wasser behandelt,. bis Kupfer oder Schwefelsiure irn 
Filtrat nicht mehr nachzuweisen waren. Nach Behandlung rnit absolutem 
Alkobol wurde, wie vorber bescbrieben, getrocknet. Die blaugrfine 
Verbindung wird bei 70-800 reiu grun, lost sich in verdiinnter Salz- 
sacire oder Salpetersaure mit kaum bemerkbarer Farbe. nicht in Essig- 
saure; rnit Ammouiak iibersattigt, zeigt die minrralsaure Liisung die 
Gegenwart des Kupfers mit nur  schwachblauer Farbe  an. r\~rimoniak 
lost die Substauz mit tiefblauer Farbe. Aus der salzsauren Liisung 
scheidet Schwefelwasserstoff weder in der Kiilte noch in  der W6rme 
Schwefelkupfer aus, sondrru erzeugt nur eina blaugriine Losung, 
welche auch beim starken Verdiinnen oder nacb Iangerem Rocheu 
Schwefelkupfer iiicht fallen lasst. Die trockne Verbindung wurdt! 
im Platintiegel im Sauerstoffstrorn verascht und ale Kupferoxyd ge- 
wogen, hierauf das Kupferoxyd in Salzsaure aufgenommen, Schwefel- 
kupfer ausgefallt bind nls CUSS bestirnrnt. Die Differenz ewischeu 
der in CuzS und CuO enthaltenen Menge Kupfer ergab geringe Mengeu 
von Verunreinigungen, welche in Abzug gebracht wurdeu. 

( C ~ I H I ~ O K J ~ O C U .  
Ber. Cu 9.05, c 37.63. 
Gef. s 9.37, 8.97, 9.115, 9.03, u 37.26, 37.04, 37.39, 31.35. 

Bcr. H 5.43. 
Gef. A 5.44, 5.56, 5.75, 5.65. 

Im Mittel gefunden: Cu 9.33, C 37.25, H 5.6. 

O x y b a s s o r i n s i l b e r :  Die Silberverbiudung fiillt a u f  Zusatz von 
Silbernitratlosung zur 0xybassorinknli::mliisung sofort R U Y  alu farblose. 
blaulich fluorescirende, beiuahe feste Gallerte. Mit dem Pastill zer- 
rieben und auf eiri Filter gebracht, la& sie sich init lreissem Wasser 
nur tlllter Substanzverlust auswaschen, d s  sie im heissen Wasser etwas 
loslich ist ulld auch die Liislichkeit nach dem Trocknen beibehalt. 
I n  kaltem Wasser ist die Verbindung laslich genug, dnss man im 
Filtrat inlmer Sill er uachweisen kann. Es wurde daher so lauge mit 
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heissem Wasser ausgewaschen, bis im Filtrat keine Salpetersaure mehr 
nachzuweisen war, bierauf das  Wasser durch Alkohol verdriingt und 
auf die iibliche Weise getrocknet. Die Verbindung iet lichtempfind- 
lich und stellt im trocknen Zustande ein briiunliches, flimmerndee 
Pulver dar, lijslich in kalter Alkalilauge und Ammoniak unter geringer 
Braunung. Die alkalische Liisnng wird durch Formaldehyd ge- 
echwiirzt, sber  erst nacb 3-4-tagigem Stehen fallt etwas Silber 
schwammig aus; giebt man aber  nur ein wenig Alkohol hinzu, so 
fallt das  Silber sofort schwammig aus. Die Verbindung ist lijslich in 
verdiinnter Schwefelsaure und Salpetersgure, triibt sich etwaa beim 
Zusatz von Sitlzsaure , wird jedoch beim Erwarmen wieder klar. 
Rhodanammonium, Chromat etc. geben keine Fallung, ebenso bleibt die  
ammoniakalische Losung klar auf Zusatz von SalzsLiure. Die mineral- 
saure Losung lasst nach etwa halbstiindigem Stehen wie die Kupferver- 
bindung Oxybassorin fallen. Dae Pulver wurde zur Silberbestimmung im 
Oliihschalchen verascht, in Salpetersaure geliist und mit '/lo-Rhodan- 
ammonium beatimmt ; die Verbrennung wurde im Porzellanschiffchea 
vorgenommen. 

GI Hir,Oio)aOAgz. 
Ber. Ag 25.29, C 30.91, H 4.45, 
Gef. n 25.5, 25.48, 25.35, B 30.74, 30.55, 30.63, )> 4.65, 4.63, 4.55. 

Im Mittel gefunden: Ag 25.4, C 30.66, H 4.61. 

Es wurden ferner O x y b a s s o r i n b a r y u m  und O x y b a s s o r i n -  
q u e c  k sil b e r o x  y d n l  dargestellt und analysirt und unsere Resultate 
bestiitigt. 

O x y b a s s o r i n :  Versetzt man die urspriingliche alkalische Lijsung 
mit Eisessig, 80 erbiilt man einen flockigen Niederschlag, der  sich 
identisch erweist mit dem scblammigen Niederschlag aus der sauren 
Losung der Metallverbindpngen. Das O x y b a s s o r i n  i s t  g e t r o c k n e t  
e i n e  g e l b l i c h e ,  h a r t e  n n d  h o r n a r t i g e  M a e s e ,  die sich nur  
schwierig pulverisiren liisst. Schon unter 1000 getrocknet briiurit sicb 
die Substanz stark. Das Oxybassorin ist nur Ioslich in  warmer Al- 
kalilauge, in  kalter Lauge nur  ganz wenig. Die  Verbindung ist 
%usserst hygroakopisch und liiaet eich schwer constant erhalten. D e r  
Korper quillt nicht im Wasser wie das Bassorin. 

Resultate der Elementaranalyse : 
(cl1H90OlOkO. 

Ber. C 41.25, H 6.25. 
Gcf. n 40.9, 41.01, 41.4, 40.85, 40.25, 40.9, rn 6.15, 6.4, 6.65, 6.3, 46.2, 6.32- 

Im Yittel gefunden: C 40.86, H 46.37. 

WLibrend im Bassorin Wasserstoff zu Sanerstoff im Verhiiltnise 
von 1 : 8 enthalten ist, wurde Fiir das  Oxybaseorin 1 : 8.4 berechnet- 
Die Analyse ergab nur I : 8.3. Leider ist es in Folge der hygro- 



skapischen Natur d_er Substanz nicht miiglich gewesen, bessere A m -  
lysenresultate eu erbalten. 

Trotz des auagepriigten S&urechsrakters des Oxybassorins iet 
wobl anzunehmen, dass die Verbindling keine Carboxylgruppen ent- 
biilt. Wollte man Carboxylgruppen im Oxybassoriu annehuien, so 
miissten auf 22 Roblenstoffatome mindestens 2 Carboxylgruppen 
kommen. Eine derartige Verbindung miisste aber Wasserstoff zu 
Sauerstoff im Verhiiltnise von 1 : 9.66 enthalten. was wnhl die Elementar- 
analyse geaeigt haben wiirde. 

Behandelt man die alkalische Liisung des Oxybaseorins mit 
Natriumamalgam, so entsteht e i n e  n i c h t  r e d u c i r e n d e ,  o p t i s c h -  
i n a c t i v e  V e r b i n d u n g ,  welche sich diirch bedeutende Loslichkeit 
in Alkohol auszeichnet und n o c h  z u  o n t e r s u c h e n  i s t .  

Versuche, welche angestellt wurden, dab Moleknlargewicht des 
Oxybassorinkaliums in Wasser als Losungsmittel mit dem ver- 
besserten B e c k m a  nn’schen Apparat (Siedernethode) zu bestimmen, 
haben zu keinem Resultate gefuhrt, da die Siedepunktserhohung eine 
nur geringe war. Es ist deshalb auch die Losung des Oxybassorin- 
kaliums keine chemische, sondern mechanische, was iibrigens mit dem 
colloidalen Charakter des Oxybassorins iibereinstimmt. 

A 1 s h a  u p  t s a  c h l i c  h s  t e R e s u l t  a t  e der vorliegenden Arbeit 
miichten wir folgende Punkte zusammenfassend anfuhren: 

I. Die Tragante verscbiedenen Ursprungs siud verscbieden zu- 
sammengesetzt. 

11. Die Quantitiit der Spaltuiigsproducte, welche bei der 
Hydrolyse auftreten, ist bei verschiedenen Tragantsorten verscbieden. 

111. Die kiinstlich durch Einscbnitte erzeugten Tragantsorten 
enthalten in griisseren Meiigen Wasser  und Mineralsalze. 

IV. Neben Mirieralbestandtheilen , Wasser, Srarke uiid Cellulose 
eritbiilt der Fadentragant ein Polysnccbarid, R ns so  r i n ,  welches 
als vollstiindig uriliislicli bezeichiiet werden muss. n b e r  k eiti 
A r a b i n .  

V. Der  Fadentragant giebt bei der Hydrolysirung ein Ge- 
misch verschiedener Zucker, von denen G a l a c t o s e  und A r a b i n o s e  
nacbgewieseu sind. 

VI. D a s  B a s s o r i n  hat die Zusammensetzung (C11HaoOlo)x. 
V11. Durch k:tlte 30-40-procentige Alkalilauge wird das 

Bassorin in Oxybassorin verwandelt von der Zusammeusetzung 
(GI Hnu0io)o 0. 

VIII .  Das Oxybassorin ist ebenfalls nur in starker Alkalilaugr 
Ioslich; dns lijsliche Kaliumsalz hat  den Cbarakter eines e i n  f a c h  e n  
Z i i c k e r s ,  ist r e c h t s d r e h e n d  und bildet mit den meisteri Metallen 
unliieliche Verbindungen. 
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IX. Durch Natriumamalgam in alkalischer Losung wird das  
Oxpbaesorin in einen nicht reducirenden, optisch - inactiven KZirper 
iibergefuhrt. 

Die  Arbeit wird fortgesetzt. 

192. Emil  Fromm: Ueber Eadebeumol (Oleum Sebinse). 
(11. M i t t h e i l u n g  I).) 

[Mitthrilung aub der medicinischen Abtheilung des UniversitBtslaboratoriiims 
zu Freiburg i. B.] 

(Bingegangen am 9. April.) 
D u m a s  a) hat  aus  Sadebaumol ein T e r p e n  vom Sdp. 155-1610 

dargeatellt und analysirt, welches G r i i n  1 i n  g 8 )  zu Terephtalsaure 
und Terebinsiure oxydirt hat. Diese Angaben wiirderi wohl auf 
Pinen hinweisen; d a  indessen Sadebaumol vielfach mit Terpentinol 
verflilscht wird, bezweifeln E. G i l d e m e i s t e r  und Fr. H o f f m a n n  ') 
deren Richtigkeit, om so mehr, a h  sie annehmen, daes reinee Sade- 
baumol gr6ssere Mengen unter 1750 siedender Bestandtheile nicht 
enthielte. Unter 2000 sollen nach U m n e y  5) hiichstens 25 pCt. des 
Oeles iibergehen. 

Das  Vorkommen verseifbarer Antheile haben S c h i m  m e 1  & Co.6) 
beobachtet. In  einer ersten Mittheilung 1) ist gezeigt worden, daee diese 
verseifbaren Antheile die Ester der Eseigsiiure und hoher siedender 
Sauren und eines Alkohols, ClaHls .OH,  des S a b i n o l s ,  sind. Sa- 
binol wurde in eben dieser Mittheilung ale ungesiittigte Verbindung 
erkannt und zu ti-Tanacetogendicarbonsiiure und weiter zu 
einer einbasischen S&ure CaHll 02 abgebaut. W a l l a c h ? )  ha t  endlich 
in  den hcchstsiedenden Fractionen des Sadebaumoles das  C a d  i n e n ,  
CIS Hlh, aufgefunden. 

Die im Folgenden zu beschreibenden Versuche haben ein ein- 
gehenderes Studium der Bestandtheile des Sadebaumijles zum Zweck 
und sollen in drei Abschnitten behandelt werden, deren erster sich mib 
dem Terpen, deren zweiter sich mit dem Sabinol und dessen Abbau 
und deren letzter sich mit den Siuren des Sadebaumoles beschiiftigt. 

Das Sadebaumol wurde fiir diese Versuche von der  Firma 
S c  h i  m m e l  & Co. in bekannter Liebenswlrdigkeit zur Verfiigung ge- 

I )  Vgl. &we Berichte 31, 2025. 
3, Beitr. z. Kenntn. d. Terpene, Inaug.-Diss. Strassburg 1875: vgl. auch 

Levy,  diese Berichte 18, 3206. 
*) Dio iitherischen Oele. Berlin 1899, S. 354. 
G, Phsrm. Journ. London 111, 25, 1045. 
c ,  Crrsch~iftsbericht October 1895, 39. 

9, Ann. d. Chem. 16, 159. 

i, Ann.d. Cheni. 238, 82. 




