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hat. urid dem i;-Wasserstoff ist das stark reactive Verhaltniss 3 : l  in 
der  Formel ersichtlicb, 

NN 
und in Folge dessen kann der  Wasserstoff zur Condensation befahigt 
sein. Doch auch der rt-Wasserstoff ist angreifbar, weil zu ihm der 
u n g e s a t t i g t e  S t i c k s t o f f l )  die 3-Stellung einnimmt. I m  Allge- 
meinen darf man somit voraussagen, dass die Pyrrolderivate, zumal 
auch wegen ihrer ringfiirmigen Structur a), in der verschiedensten 
Weise mit Aldehyden reagiren kiinnen, was mit den experimentellen 
Untersuchungen F e i s t ’ s  volikommen iibereinstimmt. 

Auch die anderen, von F e i s  t citirten Falles)( Dithienylarylmethane, 
Pprrolazoverbindungen u. a.) widersprechen bei niiherer Betrachtung 
nicht der Theorie, fondern bestatigen dieselbe auf’s beste. Wenn ein 
Maximum der Reactivitat sich bei positiven bezw. negativen Elementen 
zeigt. so befiuden sich ungesattigte Elemente in 3-Stellung zu den 
positiven bezw. in 2 - Stellung zu den negativen Elernenten. 

Die Umkehrung dieses Satzes, wonach alle Verbinduugen, welche 
den genaniiten Bedingungen geniigen, ein Maximum an Reacticitiit 
aufweisen miissten, entspricht dagegen nicht der Beobachtung und wird 
von der Theorie auch nicht gefordert. Viele andere Bedingungen treten 
mitbestirnniend hinzu und beeinflussen den Verlauf der Reactionen. 

300. Erns t  Erdmann: Beitrttg zur Eenntniss des Kaffeebles. 
(Eingegangen am 9. Mai 1902.) 

Unter >>KafYeeiilc wird in der vorliegenden Untersuchung das- 
jenige Aiichtige Oel verstanden. welches bei Behandlung geriisteter 
Kaffeebohnen mit Wasserdampf in das Destillat iibergeht und aus 
demselbeu durch Extraction mit Aether gewonnen werden kann. 

Es scheint dieses Oel, welches einerseits der Trager  des Kaflee- 
aromas ist, andererseits auch fiir die physiologische Wirkung des 
Kait’ees in Betracht kommt, noch niemals Gegenstand chemischer 

- 

*> VerqI. V o r l h n d e r ,  diese Berichte 34, 1637 [19011. 
-> Ueber den Eiofluss der ringforrnigen Stroctur und iiber das Verbklt- 

iiiss ron  P y r r o l  z u  P y r i d i u ,  welches ungefahr dem Verhaltniss von Di- 
h y d r o b e n z o l  zu B r n z o l  gleicht, vzrgl. Ann. d. Chem. 320, l l i - 1 2 1  
[I  9iiz;. 

>) D L w  Berichte 33, 1650 :i902] 
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Gntersuchung gewesen zu sein. Denn die wenigen VeroEentIichungen, 
welche auf den Gegenstand Bezug haben, betreffen allein die fliich- 
tigen Producte, die wahrend des Kaffeerostens entweichen. 

B e r n  h e i m  e r  ') hat  unter diesen Rostproducten Kohlensiiure, 
Essigsaure, Palmitinsaure, Kaffei'n und das sogenannte zKaffeola, so- 
wie in geringer Menge Hydrochinon, Methylamin, Pyrrol und Aceton 
gefunden. Nach ihm ist das  feine Aroma des Kaffees dem Kaffenl 
zuzuschreiben, einem Oele, welchern angeblich die Zusammeusetzung 
CB H3002 und die Constitution eines Methplderivatev des Saligenins 
zukommt. 

Nun hat der schon vori C a n n i z z a r o  und K o r n e r  2, dargestellte 
OCH Methoxybenzylalkohol, Cc Hb<CHz(OH), ganz andere Eigenschaften, 

als sie von B e r n h e i m e r  dem BKaffeola: zugeschrieben werden, denn 
der Siedepunkt dee erstereu lie@ 50° hoher, und es kommt ihm, wie 
K. B o t s c h  3) fand, keia kaffeeartiger Geruch zu. Aber auch der  

isomere Saligeninmethylatber, CsH4<CH2 (0 H3), ist kiirzlich dar- 

gestellt worden. J. T h i e l e  und D i m r o t h * )  erhielten ihn synthe- 
tisch, indem sie vom o-Nitrobenzylchlorid ausgingen, als ein Oel ro~p 
guajacolartigem, aber nicht kaffeeartigem Gerucbe. 

€J. J a e c k l e  j) fand in den Producten der Kaffeerastung einen 
K6rper von den Eigenschaften des ICaffeols iiberhaupt nicht Tor. 

Man ist also iiber die Substanz, bezw. die Substanzen, durch 
welche das eigentbiimliche Kaffeearoma verursacht wird , heute no& 
ebenso im Unklaren, wie iiber die Uisache der physiologischen Wir- 
kungen des Kaffees, soweit diese sich nicht auf das IiaEeYn zuriick- 
fiihren lassen. 

O H  

D a r s t e l l u n g  u n d  X i g e n s c h a f t e n  v o n  K a f f e e o l .  

Zur Untersuchung diente gebrannter und gemahlener Santoskatke. 
Da baboratoriumseinrichtungen fur die in Betracht kommenden Qum- 
titaten unznreichend sind, so fand die Destillation in der Filbrik von 
H. M i i n z e l  in Gernrode statt. 

J e  50-100 kg des Kaffees wurden auf einmaI mit Wasserdampf 
destillirt, im Ganzen kamen 225 kg Kaffee zur Verarbeitung. Als 
vortheilbaft stellte es sich dabei heraus, gespannten Dampf zur Uestilla- 
tion zu verwenden. Zu dem Kaffeepulver wurde nur soviel Wasser  
gesetzt, dass ein Brei entstaud, und dann gleichzeitig mit directem 

'1 Monatsh. fur Chem. 1, 456 [1880]. 
Bilonatsh. fur Chern. 1. P21 i388OJ. 

c: Ann. (1. Chem. 305, 110 [l899]. 
5 :  ZL;tsLhr. fvr Unters, d. Nelir. und Geuussmitt. tS9fs, 4h7. 

?) Diesc Berichte 5 ,  436 [IV2]- 



wid indirecteni Dampf von l l / a  Atmospharen Druck das Oel abge- 
blasen. Das Destillat wurde wiederholt mit Aether ausgeschiittelt, 
der Aether aus verzinnter Kupferblase abdestillirt. Es konnten so 
aus 150 kg Kaffee, 83.5 g Oel, also 0.0557 pCt. gewonnen werden. 
Bei einfacher Wasserdestillation war die Ausbeute erheblich geringer, 
da aus 50 kg Kaffe, nachdem 100 Liter abdestillirt waren, nur 11.1 a 
Oel erhalten wurden. 

Dieses Kaffee61 stellte eine braune, intensiv nach Kaffee riechende 
Fliiasigkeit dar, voni spec. Gewicht 1.0844 bei 1 6 O ,  bezogen anf 
Wasier von 0". 

Es ermies sich als s t i cks to f fha l t i g .  Die Verbrennung mit 
Kupferoxyd ergab 3.1 pCt. Stickstoff. 

Bei dem Versuch, eine Probe unter gewiihnlichem Druck zu 
destilliren, ging die Nauptmenge als helles Oel zwischen 350O und 
1900 iiber, daun rnachte sieh Zersetzung bemerkbar, es destillirten noch 
einige Tropfen dickfliissigen , gelben Oeles, wiihreud das Thermo- 
meter bis 230° stieg; den Riickstand hildete ein dicker, brauner Syrup. 
An dem bei diesem Vorversuche erbaltenen Destillate wurden zwei 
bemerkenswerthe Reactionen festgestellt : 

a) Das Destillat reagirt, ebenso wie das undestillirte Oel, gegen 
Lakmus stark sauer. 

b) Ein mit Salzsaure befeuchteter Fichtenspahn wird von den 
Dzrnpfen dieses Destillates intensiv b l  augr i in  gefarbt. 

U n t e r s u c h u n g  d e r  B e s t a n d t h e i l e  d e s  Kaffeeij les.  
Zur naheren Untersuchung des Kaffeeiiles erschien es zweck- 

masaig, dasselbe zunachst von der Saure zu befreien und es sodann, 
um Zersetzung nach Miiglichkeit zu vermeiden, unter stark vermin- 
dertem Druck zu fractioniren. 

Der Versuch ergab, dass fiir 10.0 g des Oeles 2.00 g reines, 
kohlensaures Natrium znr Neutralisation erforderlich waren. Dsher 
wurden 36 g Kaffeeiil niit 7 5  ccm Aetber oerdiinnt und rnit 7 5  ccm 
eiuer 10-procentigen Losung von kohlensaurem Natrium geschiittelt. 
Nachdem die Schichten nach Beendigung der Kohlensaureentwicke- 
lung sich abgesetzt hatten, wurden sie geschieden und jede fiir sich 
von etwas suspendirtem, harzigen Niederschlage filtrirt. Die athe- 
rische Lijsung wurde nochmals rnit 20 ccm Sodaliisung, dann wieder- 
IioXt mi t  Wasser gewaschen. 

In entsprechender Weise wurden weitere Portionen des Kafl'eeoles 
behandelt. 

I. A l k a l i s c h e  L i i sung  
Zur fsolirung der in der alkalischen Liisung enthaltenen Saure 

wurde Erstere eine Zeit lang mit Wasserdampf behandelt, dann mit 
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Schwefelsaure angesauert. Die Liisung triibte sich, und starker Ge- 
ruch nach V a l e r i a n s i i u r e  machte sich bemerkbar. Es wurde rnit 
Wasserdampf destillirt, so lange das  Deatillat saner reagirte. 

Aus dem sauren Destillat wurde zunaclast das  Natriumsalz her- 
gestellt. Dasselbe wurde gut getrocknet und mit absolutem Alkohol 
ausgezogen, in welchem es  sich in der Warme leicht Ioste. Da sich 
das aus der alkoholischen Liisung gewonnene Natriumsalz noch nicht 
als viillig rein erwies, wurde die organische Saure daraus rnit Schwefel- 
siiure in Freiheit gesetzt und rnit Aether extrahirt. Die atherisehe 
Liisung wurde durch wiederholtes Waschen mit Wasser von geringen 
Mengen E s s i g s a u r e  befreit, die im Aether gebliebene Saure mit 
Ammoniakliisung ausgeschiittelt und in das s i l  b e r s  alz  iibergefiihrt. 
Dasselbe bildete einen rein weissen, zuerst voluminiisen, dann kry- 
stallinisch werdenden Niederschlag, welcher ausgewaschen und ex- 
siccstortrocken analysirt wurde. Er erwies sich als v a l e r i a n s a u r e s  
S i l b e r .  

0.3757 g Shst.: 0.1885 g COa, 0.0689 g H20 und 0.0908 g Ag. 
CjHsAgOn. Ber. C 28.73, H 4.34, Ag 51.63, 

Gef. )) 29.28, )) 4.39, )) 51.68. 
Ein anderes Ma1 wurde aua der mit Wasserdampf abgetriebenen 

Saure des Haffeeiiles das B a r y u m s a l z  dargestellt. Dasselbe ist 
amorph. Gereinigt wurde es durch Auskochen rnit absolutem Alkohol, 
durch den es, wenn such ziemlich schwierig, in Liisung gebracht wird. 

0.1090 g Sbst.: 0.0724 g BaS03. 
C~t~H~soaBa.  Ber. Ba 40.47. Gef. Ba 40.97. 

Die f r e i e  F e t t s a u r e  ist ein Oel von intensivem Valeriansiiure- 
geruch, welches im Exsiccator uicht erstarrt. Das Verhalten ihrer 
Salze, sowie das Verhalten der Siiure bei Oxydation, auf welches 
hier nicht naher eingegangen werden soll, machen es sehr wahrscheiu- 
scheinlich, dass Me t h  y l i i t  h y l e  s s ig s a u r  e vorliegt. 

Der  Sauregehalt des untersuchten Kaffeeijles berechnet sicb , auf 
reine Valeriansaure hezogen, nach obiger Titrirung zu 38.9 pCt. I n  
einern anderen Praparate betrug der Sauregehalt 42 pCt. 

11. A e t h e r i s c h e  Li i sung .  
Der Aether wurde, zuletzt im Vacuum, abdestillirt. Aus 36 g 

KaEeeiil wurden so als Riickstand 17.03 g nentrales Oel gewonnm. 
Es eutsprichx dies nur  47.3 pCt. des Raffeeiiles, weniger, als nach 
dem gefundenen Sauregebalt zu erwarten war. Ein Theil des indiffe- 
renten Oeles geht namlich mit der Saure als wassrrliislich,in die 
alkaliscbe Ausschiittefung. Bei der Verarbeitung einer anderen Portion 
Ha-FfeeBl , hei vvelcher die a1 kalische Ausschiittelung sorgfaltig wieder 
mit Aether extrahirt wurde. wurden 5s pCt. indirerentes Oel ge- 
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women. wahrend die fehlenden 42 pCt. den1 gefundenen SBnregehalt 
entsprachen. 

Das neutrale Oel wmde bei stark vermindertem Druck fractionirt. 
Zwei Siedetabellen, von denen die eine bei 12-13 rnm Druck, 

die andere bei 9.5 mm Druck aufgenommen is t ,  seien wiedergegeben. 

S i e d e t a b e l l e  A. 
Druck 12-13 mm. 

Angewandt 17.03 g von Saure bcfreites Kaffeeiil. 

In Procenten 
des Gewicht , 

No. ~ 1 angewandten Odes  

1. 1 75- SO" 7.3 42.9 

Ruckstand 1 - 1.83 I 10,s 

IT. 1 80- 93' 3.33 1 19.5 
111. 1 93-1100 2 2 2  , 13.0 
I V  . 110- 1500 2.35 ~ i3.s 

1 17.03 100.0 

S i e d e t a b e l l e  B. 
Druck 9.5 mm. 

Angewandt 10.82 g neutrales Kaffseiil. 

In Procenten 
des 1 Gewicht Siedetemperatur Fraction 

NO. l a  angewandten OeIes 
1 

I. 1 68- 73' , 4.65 I 43.0 

IV. 102-130' I 2.07 1 10.1 
R lickstand __ ~ 1.32 12.2 

1 10.82 1 100.0 

11. 73- 86' i.74 , 16.i 
111. 86-102' ~ 1.04 , 9.6 

Die Fractionen der Tabelle A (I his IV) sind mit den gleich- 
numerirten von Tabelle B als gleichartig anzusehen; der Druckdiffe- 
renz von 3 mm entspricht eine Temperaturdiffwenz von 17'. 

Bei Betrachtung der Siedetabellen ist in erster Linie der Umstand 
bemerkenswerth, dass ein grosser Theil des Oeles, namlich 43 pCt., 
innerhalb 50 als  niedrigst siedende Fraction iiberging. Ein Haupt- 
bestsndtheil des Oeles siedet hei 12-13 mm Druck zwischen 75- 
80 (I; es galt, diesen bereits ziemlich constant siedenden Bestandtheif. 
festzustellen. 

HierbPi kam die bereits oben erwiihnte Fichtenspahnreaction zu 
statten, welche Fraction I in  sehr intrnsiver Weise zeigte. Auk einer 
friiheren Untersiichung war  mir bekannt, dass solche charakteristische 
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blaugriine Farbung des Fichtenholzes bei Gegenwart von SalzsPure 
dem F u r f u r a l k o h o l  eingenthiimlich ist, Auch die Siedetempera- 
tu r  von Fraction I stirnmte zu dieser Annahme. War Furfuralkohol 
thatsachlich vorhanden, so musste e r  sich durch Wasser, in welchem 
dieser Alkohol leicht liislich ist, ausschiitteln lassen. 

U n t e r s u c h u n g  von F r a c t i o n  I. 
N a c h w e i s  von  F u r f u r a l k o h o l  i m  Kaffee i i l .  

Fraction I, eine hellgelbe, ziernlich leicht bewegliche Fliissigkeit 
von nicht sehr intensivem Kaffeegeruch, wurde rnit der sechsfachen 
Menge Wasser im Scheidetrichter geschiittelt. Bei weitern der griisste 
Theil ging in Liisung. Die wassrige Losung wurde von dem unge- 
lijsten Oel getrennt und rnit kohlensaurem Kalium gesattigt. Hier- 
durch wurde das geloste Oel aus  der Lijsung ausgesalzen. Es wurde 
abgehoben und der Rest des gelosten Oeles durch Ausschiitteln mit 
Aettier gewonnen. 

Die so gereinigte Substanz siedete unter gewiihnlichern Druck bei 
169-171". Sie besass den Geruch des Furfuralkohols und liiste sich 
klar in Wasser. Die Losung farbte einen mit Salzsaure benetzten 
Fichtenspahn intensiv blaugriin. Sie reducirte ferner ammoniakalische 
Silberlosung bei gelindem Erwarmen. 

0.2890 g Sbst. (unter Atmospharendruck destillirt; Sdp. 169- 1719: 
0.6400 g COa, 0.1630 g HaO. 

0.2338 g Sbst. (nach Destillation noch mit Gyps getrocknet): 0.5215 g 
' 2 0 2 ,  0.1295 g HeO. 

CgHs02. Ber. C 61.22, H 6.16. 
Gef. v 60.44, 60.87, >) 6.31, 6.19. 

Zur weiteren Identificirung rnit Furfuralkohol wurde ein Derivat 
dargestellt ~ welches fur Letzteren charakteristisch ist,  narnlich der 
D i p h e n y l c a r b a m i n s a u r e e s t e r .  Seine Darstellung erfolgte in 
derselben Weise, wie es in  der folgenden Abhandlung (8. 1859) aus 
synthetischern Furfuralkohol beschrieben ist. 

1.25 g des Oeles wurden rnit 2.88 g Diphenylharnstoffchlorid und 
I .63 g Pyridiu im kochendrn Wasserbade eine Stunde lang erhitzt. 

Aus der Schmelze wurderi 1.25 g aus Alkohol krystallisirter 
Diphenylcarbarninsaureester erhalten, welcher , nochrnals aus Ligroi'n 
urnkrystallisirt, hellgelbe Nadelu vom Schmp. 97.50 darstellte. Diese 
Eigenschaften stirnmen genau iiberein rnit dem aus reinem Furfur- 
alkohol gewonnenen Diphenylcarbaminsaureester. 

C L ~ I J I ~ N O ~ .  Ber. C 73.70, H 5.15. 
Gef. >) 74.14, )) 5.45. 

0.2821 g Sbst.: 0.6305 g Cog, 0.1138 g HaO. 

Bericbte d. D. ehem. Gesellschaft. Jahrg. XXXY. 119 
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Schliesslich wurde noch ein Theil des aus Raffeeiil gewonnenen 
Furfuralkoholes durch Oxydation i n  R r e n  z s c h l e i  m s & u r  e iiberge- 
fiihrt. Zu diesem Zweck wurde in  eirie Liisung von 2 g des Oeles in 
100 cco) 3-piocentiger Kalilauge eine Perrnanganatliisung (4 g Kalium- 
permanganat auf 160 ccm Wasser) unter Kiihlung eingetragen. Die 
Reduction des Permanganates findet augenblickfich statt. Es wurde 
aufgekocht und filtrirt, das Filtrat mit Kohlensiure gesattigt und ein- 
gedampft. Aus der concentrirten und angesauerten Liisung liess sich 
durch Ausathern eine feste Saure als krystallinische Masse erhalten 
(0.8 g), welche beirn Erhitzen, am besten im Vacuum, in grossen 
Krystallblattern vom Schmp. 1300 sublimirte. Sie wurde mit reiner 
Brenzfchleirnsaure verglichen und identificirt. 

Dursh dieee Feststellungen ist der sichere Nachweis erbracht, 
dass Furfuralkohol ein Bestandtheil des Kaffeeoles ist. Dass e r  als 
solcher w e s e n t l i c h  in Betracht kommt, geht ebenfalls a m  der dar- 
gelegten Untersuchung bereits hervor. Die hiiher siedendenden Frac- 
tionen enthalten, wie besondere Versuche ergaben, auch noch Furfur- 
alkohol, Nach dem Resultate der Fractionirung diirfte daher in dem 
untersuchten von Saure befreiteri KaReeole der Procentgehalt an 
jenem 4Ikohol mindestens auf 50 pCt. zu veranschlagen sein. Es 
ist aber mit Riicksicht auf die Eigenschaften des Furfuralkohols, 
welcher einerseits rnit Wasserdampfen, selbst schwach gespannten, 
ziemlich schwer fliichtig, andererseits in Wasser leicht lijslich ist, 
wahrwlieinlich, dass keineswegs der g e s a m  m t e ,  in dem gebrannten 
Kaffw vorhandene Furfuralkohol durch die Wasserdampfdestillation 
urld die Ausschiittrlung einer grossen Fliissigkeitsmengr mit Aether 
gewoiinen worderi ist. 

Daa Material zur Bildung des im Kaffeeiil vorhandenen Furfur- 
alkoholq liefert entweder der in Kaffeebohnen enthaltene Z u c k e r ,  
welcher bekanntermaassen beim Erhitzen fiir sich F u r f u r o l  entwickelt, 
oder aber die Ho lz fa se r .  

ER sei schliesslich bemerkt, dass sich in der Fraction I auch 
F u r f u r o l  durch die Rothfarbung von essigsaurem p-Naphtplamin, 
sowie durch Hildung dunkelrother Krystallo beim Zusamrnenbringen 
mit Anilin und salzsaurem Anilin l) nachweieen liess. Das Furfurol 
tritt aLirr gegea die1 Mmge des Furfuralkohols ganz zuriick. 

U i i t e r s u c h u n g  d e r  h i i h e r  s i e d e r i d e n  F r a c t i o n e n  d e s  
K a f fe e ol  es. 

'\Vie sich bereits aus den inrierhalb weiter Grenzen liegenden 
Siedetemperaturen (vergl. Siedetabellrn S. 1850) ergiebt, enthalt das neu- 
trale KaReeiil ansser Furfuralkohol verschiedene andere Bestandtheile. 

:) S t r n h o u s c ,  Ann. tl. Chem. 156, 199 /1570:; S c h i f f ,  deselbst 201, 
$55 [ISaU]; G. de C h s l m o t ,  daselbst 271, 12 [1892]. 



Die Fractionen 11 uud 111 sind, frisch destillirt, hellgelbe, Oele, 
welche sich indessen beim Stehen leicht braun farben. Mit kalt ge- 
sattigter Sublimatliisung geben sie krystallinische Fallungen. Dasselbe 
Verhalten zeigt das Oel, welches nach Behandlung von Fraction I 
mit Wasser zuriickbleibt (s. Seite 1851). 

In  Fraction I1 findet sich noch vie1 Furfuralkohol vor, gleich- 
zeitig macht sich aber der specifische K a f f e e g e r u c h  starker be- 
merkbar. Am intensivsten tritt derselbe auf bei Fraction I11 (Siede- 
temperatnr 86-102O bei 9.5 mm). Hierrnit geht Hand in  Hand ein 
veriiiehrter S t i c k s t o f f g e h a l t .  Derselbe betrug fiir Fraction I11 
(Siedetabelle B), nach D u m  as  bestimmt, 4.29 pCt. Ganz entsprechend 
wurde -in dem um 95-looo (9 rnm Druck) siedenden Antheil einer 
anderen Destillation 4.38 pCt. Stickstoff gefunden. Erheblich hiiher 
wird dieser Stickstoffgehalt, wenn man die Fraction I11 durch Be- 
handlung mit Natronlauge von den darin befindlichen P h e n o l  e n  be- 
freit. Brispielsweise wurden 2.2 g der Fraction 111 (vgl. Siedetabelle A) 
mit 2 ccm concentrirter Natronlange und 10 ccm Wasser geschiittelt 
und d a m  dreimal mit Aether extrahirt. Nachdern die atheriscbe Lii- 
sung noch mit Wasser gewaschen war, wurde der Aether in gelinder 
Warme verdampft. Der Riickstand betrug 0.89 g. Aus einem kleiuen 
KolLchrn bei 13 mm Druck destillirt, ging das so gereinigte Oel bei 930 
- sowrit die kleine Menge einen Siedepunkt zu beobachten gestattete 
- f,,=t wasserhell iiber. 

5 i ~ s e s  Oel hat irn hiiclisten Maasse den charakteristischen feineii 
Rahergeruch. 

( 1  -323 g; Sbst.: 20.9 ccm N (140, 756 mm). 
Gefunden N 9.71. 

Es ist hierdurch festgestellt, dass der fiir das Aroma des geros- 
teten Kaffees besonders charakteristische Riechstoff kein Phenol ist, 
wie B - r n h e i m e r  annahm, sondern eine s t i c k s t o f f h a l t i g e  S u b -  
s t n n z .  Dieselbe ertheilt derri Wasser kaffeeartigen Geruch und Ge- 
schmack, liist sich aber i n  kaltem Wasser nur wenig, leichter in 
h r i e e c : ~ ,  sodass heisse wiissrige Liisiingen sich beim Erkalten truben. 
Genrn Mineralsaur?n ist sie Biisserst unbestandig. Auch die in wasser- 
freiei,, Aethrr geloste Substanz wird durcli trocknes Salzsauregas 
augeixhlicklich unter I h t u n f $ r b n n ~  zersetzt. Als Zersetzungsproduct 
tritt r ine fliichtige, pyridinartig riechende Base auf. 

Icb hL&e den hier korz skizzii ten stickstoff haltigrn Bestandtheil 
di.3 Kai74i les  bisher nictit in grniigender Menge und auch nicht in 
SO zneifrlloser Reinheit ill Hauden gehabt, um iiber seine Zusammeu- 
setzung panz sichere Angaberi mnchen zu kiinnen. E r  sol1 Gegen- 
stand einrr besonderen Untersnchurip, wer den. 

En der Btzalkalischen Losuiig befincie I sich ditl P h e n o l e ,  die 
sicti I I ~ ~ I  ch Kohlensaure in Freiheit setzen urrd durclr Ausschiitteln mit 

1 1 9 *  
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Aether isoliren lassen. Man erhalt so ein gelbbraunes Oel, welchee 
guajacolartigen, nicht mehr specifischen Kaffeegeruch besitzt und in 
einer Kaltemischung nicht erstarrt. I n  verdunnter Natronlauge ist 
daeselbe klar lijslich; triigt man in die alkalische L6sung Diazobenzol 
ein, so fallt ein reichlicber Niederschlag von gelbrathem Azofarbstoff 
aus. Mit Eisenchlorid giebt die alkoholische Losung des Oelrs erst 
griinliche, dann tiefdunkle Farbung. 

Auch die h6chstsiedende Fraction 1V besteht zum grijssten Theil 
aus Phenolen. Der  kaffeeartige Oeruch, der auch dieser Fraction 
noch anhaftet, steht in keinem naheren Zusammenhang mit diesen 
Phenolen. Denn wenn die Fraction 1V mit verdiinnter Natronlauge 
behandelt und die atzalkaliscbe Lijsung mit Aether extrahirt wird, so 
geht das kaffeeartig riechende Princip auch hier in den Aether, wah- 
rend die aus der alkalischen Fliissigkeit isolirten Phenole kreosotar- 
tigen Geruch zeigen. 

Ersichtlich handelt es sich um ein Gemenge verschiedener Phe-  
nole, welche zu trenuen und einzeln zu identificiren bei den geringen, 
zu Gebote stehenden Mengen nach nicht maglich war. 

Die antiseptischen Eigenschaften, welche den fliichtigen Producten 
des gerijsteten Kaffees eigenthiimlich sind I ) ,  diirften auf den Gehalt 
an Phenolen zuriickzufiibren sein. 

Es sei hier eine Beobachtung angefugt, welche fur die Bildung 
des K a f f e e a r o m a s  von Interesse ist. Ich babe aus 1 kg  geraspeltem 
Javakaffee nach R o  c h l e d e r 2 )  Kaffeegerbsaure dargestellt und Letztere 
in Mischnng mit anderen, in den Kaffeebobnen nachgewiesenen Be- 
standtheilen, namlich Zucker und Kaffei'n, einer Rijstung unterworfen. 
Reibt man gleiche Theile Rohrzucker 3), KaEeegerbsaure und Kaffei'n 
zusammen und erhitzt die Mischung im Rragensglas vorsichtig bis zur  
Braunung und Reaction, so erhalt man bei organoleptischer Priifung 
unverkennbares Kaffeearoma. Zucker und Kaffei'n allein entwickeln 
keinen ahnlichen Geruch; Zucker und Kaffegerbsaure lassen beim E r -  
hitzen einen brenzlichen Geruch entstehen, welcher wohl an Kaffee 
erinnert, aber das feine Aroma erhalt man erst nach Zusatz von 
Kaffei'n. 

I) Es ist bekannt, dass diese Rostproducte zur Desinfection von Riiumen 
,Kaffeon(c hindert nach Kabuteau  (Compt. rend. 71, 733) dienen k6nnen. 

die Entwickelung niederer Organismen. 
2, Ann. d. Chem. 59, 300 [lS46]. 
3, Graf  hat kiirzlich bestimmt nachgewiesen, dass der im Kaffee vor- 

handenc Zucker Rohrzucker ist, Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, 1080 [1901]. 




