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Die B e i ~ z o ~ l v e r b i n d u n ~ k r y s t a l l i s i r t  in Nadeln vom Schmp. 1240- 
0.1273 g Sbst.: 0.3723 g 0 2 ,  O.Oi85 g HaO. -- 0.1718 g Sbst.: 14.8 ccm 

N (210, 713 mm). 
CI?HP?N~O. Her. C 60.00, H 6.66, S S.5. 

X G n c h e r i ,  den 25 .  Marz 1903. 
Gef. 2 79.74, >> 6.90, % 9.:. 

203. Gt. Barger:  Saponarin, ein neues, durch Jod blau ge- 
flarbtes Glykosid aus Saponaria. 

(Eingegangen am 24. Marz 19W2.) 
fn der botanischeii Literatur der Jahre  1837 und 185b finder 

x a n  einige Angaben iiber das Vorkommen ,formloser, loslicher Stiirke< 
j,, PRanzen. Die Untersuchung wurde 1886 mikrochemisch ron J, 
D u f o u r  1) fortgefiihrt. E r  fand das sogenannte samidon soluble< in 
otwa 20  Arten und sprach die Vermuthung aus, dass man hier, trotr 
der intensiven Rlaufarbung mit J o d ,  es grnmicht mit Stark zn thun 
habe; e r  koniite abr r  auf mikrochemischeni Wege kein Licht auf die 
R-ahre Natur des Korpers werfen. 

Spater fing der leider friih verstorbene Assistent am hiesigen bo- 
ianischen Institut. G .  C l a u t r i a u ,  auf Anregung des Ern. Prof. L, 
Err  e r a ,  die makrochemische Untersuchung an; seine Reise uac'li 
lindien und sein Tod liessen ihn aber d i e  Arbeit nicht zii Ende fiihrert; 
PS wurde riiehts dariiber von ihm veroffentlicht. Als Material fiir die 
grgenwlrtige LTntersnchang wird S a p  o n a r i  a o ffi c i  II a l i  s L. benutrt; 
die betreffende Substanz diirfte daher S a p o n a r i I i  genannt werden, 
Ich miichte aber sofort daran erinnern, dass nach D u f o u r  die ntini- 
Siche (oder eine aihnliche Substanz) in mindestens 20 Pflan~enartrr~ 
rorkommt. 

Znr Darstellnng des  Saponarios werden getrockriete Blatter !-on 
S : r p o n a r i a  o f f i c i n a l i s  mit Wasser gekocht, das Extract filtrirt, 
eingeengt, mit Essigsaure angesauert und dann wlhrend einiger T a p -  
&h selber iiberlassen. Am Boden des Gefasses samnielt sich alsdann 
f i n  schmutzig weisser Niederschlag, der fast rollstandig ails Saponarir, 
besteht. Die rohe Substanz wird durch wiederholtes Anfliis~n in ria- 
friurncarbonat uiid Fallen mit Essigsaure gereinigt und kann scliliess- 
.ieh aus Wasser krystal i is irt  werden. So erhalt man einr weisse, 
Aockige Masse, die wus sehr kleinen, 4-7 p langen, im  polarisirteil 
Lichte doppeltbrechrnden Nadelchen besteht. 
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Saponarin ist kaum liislich in kaltem Wasser und kaltem Al- 
kohol, sehwer liislich in heissemwasser (1 Th. in ungefahr 1000 Thln.), 
schwer liislich i n  heissem Alkohol, fast unliislich in den meisten orga- 
nischen Liisungsmitteln. Die wassrige Liisung ist schwach citronengelb 
gefarbt; nach mehrtagigem Stehen fallt die Substanz als weissex- 
Niederschlag aus, wodurch die gelbe FPrbung der Fliissigkeit ver- 
schwindet. Concentrirte Schwefeleaure lSst Saponarin zu einer gelberr# 
Ltisung mit blaulicher Fluorescenz. 

Saponarin ist leicht liislich in Kalilauge und Natronlauge , Am- 
moniak, Natriumcarbonat und Barytwasser, mit intensiv goldgelber- 
Farbe. 

Durch Jod-Jodkalium-Liisung wird die wassrige Liisung intensiv- 
blau gefiirbt. Die Farbe verscbwindet durch grossen Wasseriiberschuss,. 
durch Alkohol, Aether und Chloroform, auch dnrch Erwarmen. und: 
kommt dann nach dem Erkalten wieder zuriick. Ueber die UmstHude, 
welche die Farbung beeinflussen, bat schon D u f o  u r berichtet. lch. 
boffe, sie n lher  und besonders quantitativ zu untersuchen. 

Mit verdtinnter Eisencbloridlosung giebt Saponarin eine rothbraune 
Fiirbung; rnit Bleizucker eine gelbe und mit Silbernitrat eine weisse 
Fallung. 

Die Substanz besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff und SauerstoR 
Lufttrocken ergab sie durcbscbnittlich C = 50.66 pet., H = 6.30 pCt. 
Im Vacuumexsiccator verliert die lufttrockne Substanz langsam Wasser; 
sie verliert es gleichfalls bei 100'' und nimmt allmablich eine gelbliche 
Farbe a n  (Oxydation). Erbitzt man sie auf etwa 1500, so schreitet die 
Zersetzung unter Dunkelfarbung weiter fort. Die wasserfreie Substanz 
ist ausserordentlich hygroskopisch und nimmt in feuchter Luft wieder 
genau so vie1 Wasser auf, als sie abgegeben hat. Da zur Zeit d ie  
Zusammensetzung der wasserfreien Substanz noch nicht entschieden ist, 
und es, der geringen Loslichkeit wegen, an einer genauen Bestimniung 
des Molekulargewichtes fehlt, sehe ich vorlaufig davon ab, aus obigeu 
Zahlen eine Formel aufzustellen. 

Durch Erhitzen rnit Mineralsluren wird Saponarin langsarn ge- 
spalten ; man erhalt eine gelbe Fliissigkeit , aus welcher sich eine 
gelbe Substanz absetzt. Letztere zeigt ganz abnliche Reactionen wie 
das Shponarin; ihr feblt aber die Blaufarbung rnit Jod. Sie wurde 
wegen Mangel an Material noch nicht naher untersucht. Als zweitea 
Product der Hydrolyse ist ein Zucker vorhanden ; die Fliissigkeit re- 
ducirt F e h l i n g ' s c h e  Liisung und giebt mit Phenylbydrazin ein beL 
205O sehmelzendes Osazon (in Uebereinstimmung mit G l y  k o s  n z o  13). 

Saponarin ist demnach ein Glykosid. 
Zur weiteren Untersuchung der Structur wurde die Siibstanz mif 

Aetzkali, dem ein wenig Wasser  zugesetzt war, geschmolzen. 
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Au,i den Producten isolirte ich p - O x y b e n z o Z s a u r e ,  durch 
Wassergehalt, Schmelzpunkt, Niederschlag mit Eiseuchlorid und Kil- 
dung %on Phenol chararakterisirt, und eiuen aromatischen Alkoho! 
(wahrscheinlich H y d r o  c h i n o  n). 

Versehiedene der genannten Ergebnisse diirften die Hypothese 
rechtfertigen , das Saponarin sei ein Glykosid eines Flavouderivats, 
von denen man bekanntlich mehrere in neuester Zeit in den Pflanzeu 
aufgrfunden hat. Besonders niochte ich eine gewisse Aehnlichkeit 
des Saponarins rnit dem von H. M o l i s c h  und G. G o l d s c h m i e d t ' )  
untersuchten S c u t e l l a r i n  betonen. Diese Aehnlichkeit aussert sich in 
gevvisseru Grade durch das chemische Verhalten, besouders aber  durcfi 
die Vertheilung in der Pflauze. Beide Korper sind in den Oberhaut- 
zellen des Blattes localisirt. 

lch beabsichtige, die chemische und physiologische Untersuchuug 
des Saporiarins nnd des ,Amidon soluble(< anderer Pflsnzen fortzu- 
setzerl. 

Botanisches Institut der Universitat. Kr i i  ssel , 21. Marz 1902. 

204. E. R imb ach:  Ueber Loslichkeit und Zersetzlichkeit 
von Doppelsalzen in Wasser. 11. 

jbiittheilung am dem chemischen Institut der Universitat Bonn.] 
(Eingegangen am 25. MLrz 1902.) 

Z a RI Z e r f a 1 1 d e s C a d  m i u m c h 1 o r i d  t e t r a a m  m o n  i u m c h I o r  i d s. 
Die Kalium- und Ammonium-Doppelchloride des Typus 4 RCl . 

Cd @fa zerfallen, wie in einer friiheren Arbeit a) nachgewiesen wurde, 
mit Kasser derart, dass unter Abspaltung von Alkalichlorid sich aus 
den1 Tetrasalze das Monosalz R C1. Cd Clz bildet. Das entstehende 
Glrichgewicht 

verschiebt sich mit steigender Temperatur van rechts nach links, bei 
falferder Ternperatur verlauft die Reaction umgekehrt. Ein scharfer 
Umnandlungspunkt konnte weder nach der dilatometrischen* no& 
thermometrischen Methode aufgefunden werden; innerhalb der Tempe- 
raturgrenzen der Beobachtrmgen (ca. -3  bis + 105") befinden sich 
demnaich die betreffenden Tetrasalze im UmM.andIungsinterval1. 

4RCl.CdClz 4 * RCl.CdCI:, f 3RC1 

? Srtznngsberichtc der kaiserl. Akadeniie der Wissenschaften in Wien 
Matii.-Natorw. Klasso Bd. CX, Abth. 1, J u n i  1901. 

2, [:inibach, diesc Berichtc 30, 3073 [lS971. 




