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I. G e s c h i c h t e .  

Von iilteren St~immen des gemeinen (31baumes (Olea europaea L.) wird sei t  
a l tersher  ein Harz gesammel t ,  das  allgemein als Gummiharz  bezeichnet  worden  ist. 
Im Jahre 1815 wurde das  Harz yon M. P a o l i  in einer Disser ta t ion besehr ieben  
und  un te r such t  und  als gomme  d'olivier bezeiehnet .1  Ein Jahr  sp~iter maeh te  
P e l l e t i e r  niihere Mitteilungen tiber das  Harz. 2 Er land, dal] es aus  einem 
amorphen  Harz und  einem krystal l is ierbaren K6rper  besteht ,  den er O l i v i l  nannte .  
Ferner  sollte nach  ibm darin du tch  Kalk eine sehr  kleine Menge Benzoesiiure 
naehwe i sba r  sein. Einen Gehalt an Gummi gab  er nicht  an. Im Jahre 1832 maehte  
er  neue Mitteilungen tiber alas Olivil und  einige Angaben  tiber das  Olivenharz.a 
D a m a c h  war  dieses ~angebliche Gummi,< sehon  den RSmern bekannt ,  die es bei 
der  Behandlung yon W u n d e n  verwendeten.  Es  fliel3t in den si idliehen Gegenden  
Italiens als Pflanzensaft  aus  dem Stamme des  I31baumes und wird naeh  der Stadt  
Lecce in Kalabrien g o m m e  di Lecee genannt .  Ftir das  Olivil stellte er auf  Grund 
seiner  Ana lysen  die Formel C12H904 auf. 

K o s t e l e t z k y  teilt in seiner medez in i seh-pharmazeu t i sehen  F lo ra i  mit, 
dab die iilteren Stiimme des  Olbaumes  ein vanil leart ig r ieehendes Harz yon  s ich 
geben,  welches  dem Storax sehr  iihnlich ist, auch  wahrsehein l ieh  frtiher als eine 
Sorte des Storax in granis  im Handel vorkam, jetzt  abet  in ganz  Italien zum 
R~uehern dient und  in der neues ten  Zeit gegen  Fieber empfohlen w u r d e .  Im 
Jahre  1845 erschien eine gr613ere Arbeit yon  S o b r e r o  tiber das  Olbaumharz  und  
da s  Olivil, 5 in weleher er mitteilt, dat3 das  Harz vom wilden Olbaum d e s  siid- 
l ichen Italiens und  der Insel Sardinien s t amme  und  unter  dem Namen  ; G u m m i  
des  Olivenbaumes<, in den Handel  komme.  Die A n w e n d u n g  des Harzes  scheine  
s ich  auf  Italien und Sardinien zu  besehri inken,  da er es in Paris  vergebl ich bei 
den  ersten Drogis ten ge such t  und  alas yon  ihm unte rsuchte  Harz yon Tur in  
erhal ten  habe.  Er gibt  ausdriieklich an, dab es o h n e  bemerkl ichen Geruch sei, 
j edoch  auf  einem Metallbleeh erhitzt, dieke D~impfe entwickle, die einen seh r  
angenehmen,  an Benzoeharz  und GewtirznelkenSl er innernden Gerueh verbreiten.  
Dieser  Eigensehaf t  verdanke  es seine A n w e n d u n g  in Italien und  Sardinien, wo 
man  es zum Riiuehern der Krankenz immer  braucht ,  indem sein Gerueh im tibrigen 
in keinerlei Weise  beschwerl ich  falle. Der Haupt inhal t  seiner  Arbeit bezieht  s ich  
au f  das  Olivil, dem er eine ganz  andere Formel  gibt als P e l l e t i e r .  n~mlieh 

1 Giornale di Fisiea etc. di Brugnatelli,  5e bim. 1815. Diese Angabe  s t a m m t  
yon  P e l l e t i e r .  der tiber den Inhalt der Arbeit n ichts  angibt. Sic ist mir  leider 
n icht  zugiinglieh. 

2 Journ. de Pharm.  2. vol. 1816. p. 337, und Annales  de Chim. et de 
Physique ,  II[, 1816, p. 105. 

a Annales  de Chimie et de Phys ique ,  51, 1832, p. 196, und  L i e b i g ' s  
Annalen ,  6, 1833, p. 31. 

K o s t e l e t z k y ,  Allgem. medizin.-pharmaz.  Flora, Prag, 1831 bis  1836, 
3. Bd. (1834), p. 999. 

Aseanio S o b r e r o .  ~be r  das  Harz des  Ol ivenbaumes  und  fiber das  Olivil, 
Annalen der Chemic und  Pharmazie,  ,54, 1845, p. 67. 
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Ca4HlsO 5 und des sen  Eigenschaf fen  er e ingehend beschreibt .  Am eingehendster~ 
behandel t  er sein  Verhalten bei der t rockenen Destiltation, bei welcher  es e inen 
der , ,Nelkensiiure- (Eugenol) sehr  iihnlichen KSrper liefert, den er Pyrolivilsiiure 
nennt.  In sp~iterer Zeit seheint  das  Harz nu r  wenig  beachtet  worden zu sein. Ieh 
fand nur  eine kurze Angabe  dartiber in W i t t s t e i n ' s  Handw6rterbuch der Pharma-  
kognosie  des Pflanzenreiches,  1 in welcher es als Gummiharz  bezeiehnet  und  be-  
haupte t  wird, daft es besonder s  in )~gypten und )~thiopien gesammel t  werde und  
das  Elemi der alten Offizinen sei. Es soll nach ihm beim Erwiirmen nach Vanille 
und  Ben~oes~iure (!) riechen. ~. 

Sehon S o b r e r o ' s  Arbeit war haupts~tehlich dem Olivil gewidmet,  de s sea  
Eigenschaf tcn  und chemisches  Verhalten er besehrieb.  Weit  e ingehender  wurde  
das  Olivil yon K S r n e r  und  C a r n e l u t t i  im Jahre 1882 untersueht .  2 Seltsamer- 
weise ist  diese Arbeit giinzlieh unbekann t  geblieben. Sic ist  weder im ehemischml  
Zentralblatt  noeh in den Ber. der Deutschen  chem. Ges., noch  in B e i l s t e i n ' s  
Handbuch  und R i c h t e r ' s  Kohlens toffverbindungen angefiihrt. Auch  in W e h m e r ' . ~  
Pflanzenstoffen und C z a p e k ' s  Biochemie fehlt sie. In dieser Arbeit werden eine 
Reihe von Umse tzungen  und AbkSmmlingen des Olivils, dem die Formel C1~H1605 
erteilt wird, sowie auch  ein Isoolivil mit mehreren AbkSmmlingen beschrieben.  
Besonders  bemerkenswer t  ist es, daft die Verfasser  dutch  Oxydat ion yon Methyl- 
01ivil Veratrumsiiure, dureh Oxydat ion yon Athylolivil Methyl~thylprotokatechusi iure 
und  dureh  Schmelzen mit  Atzkali  Protokatechusi iure erhielten und  daft sic durch 
Oxydation des Olivils mit Ka t iumpermangana t  in alkaliseher L6sungVani l l in  bekamen.  
Leider ist  diese Arbeit nu r  ein kurzer Bericht ohne alle Belege und ohne genaue  
Schi lderung der Arbeitsweise.  Eine ausffihrlichere Mitteilung vermochte  ieh nicht zu  
finden. K 6 r n e r  kam erst  6 Jahre spiiter noch einmal auf  diese Arbcit zu spreehen,  
und  zwar  in einer einleitenden Bemerkung zu einer Arbeit fiber das  Syringin.3 Er  
teilt dort mit wenigen Wor ten  mit, daft er durch neu gefundene Ta t sachen  ver- 
anlal3t worden sei, dem Olivil die Formel C25H32010 zu erteilen, die auch mit 
selnen fri.iheren Ana lysen  gu t  i ibereinstimme. Der Vollstgndigkeit  wegen muff noch  
eine friihere Arbeit yon  A m a t o  erwiihnt werden,4 in weleher das  Verhalten des  
Olivils zu  Jodwasserstoffsi iure behandel t  wird. Das Olivenharz wird dann nur  noch 
ein einzigesmal  erw~.hnt, und  zwar  in einer Pa ten tbeschre ibung  als Rohstoff zu r  
Darstel lung yon Vanillin. 5 Seit dieser Zeit, also seit  dem Jahre 1888, hat  s ich 
n iemand mehr  mit dem Harz und dem Olivil beseh~iftigt, obwohl die Un te r suchung  
des letzteren naeh seinen Eigenschaf ten  und  seinen Beziehungen zu bekannten  
Verbindungen die Gewinnung  bedeutungsvol le r  Einbllcke verspricht  und keine 
besonderen  Sehwierigkeiten erwarten liil~t. 

Meine Aufmerksamkei t  wurde auf  das  Olivil dureh das  yon mir in der  
Siambenzoe aufgefundene Lubanol  gelenkt, als dieser KSrper durch Z i n k e  ala 
Koniferylalkohol erkannt  worden war.6 Es  ist  ja  sehr  auffallend, da~ nicht  n u r  
dieser Alkohol und  sein Glukosid in der Rinde vieler Biiume vorkommt  oder dureh  
Verwundung  in grSl3erer Menge entsteht,  wie beim Benzoebaum, sondern  da/3 aueh  
andere ihm sehr  nahes tehende  Phenolalkohole in Rinden und anderen Pflanzenteilert 

1 Breslau, 1882, p. 591. 

2 Intorno all'olivile ed aleune sue  trasformationi.  Nota dei Prof. G. K 6 r n e r  
e G. C a r n e l u t t i ,  Reale Ist i tuto Lombardo di Seienze e Lettere Rendiconti, Ser. II, 
Vol. 15, 1882, p. 654 - -660 .  Vorgelegt in der Si tzung vom i4. Dezember. 

3 Intorno alla Siringina, un  glicoside della Syringa vulgarls ,  Nota deI 
M. E. G. K S r n e r .  Reale Isti tuto Lombardo di Scienze e Lettere, Rendieonti (2), 
21, 1888, p. 563. 

4 Gazz. chim. ital., 1878. Ber. der Deutschen  chem. Ges., 11, p. 1251. 

5 Aug.  S e h e i d e l ,  Mailand, Verfahren zur  Darstel lung von Vanillin aus  dem 
sogenann ten  Olivil, dem Harz des  Olivenbaumes.  Ber. der Deutsehen  chem. Ges., 
1888, 18 (3), p. 685. 

6 R e i n i t z e r ,  Arehiv der Pharmazie,  252, 1914, p. 341;  259, 1921, p. 60. 

Z i n k e ,  Monatshefte  ffir Chemic, 4I, 1920, 423; 42, 1921, 447. 
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nachgewiesen  s ind und daft auch die i h m  nahes tehende  Ferulasiiure, Kaffeesiiure, 
Parakumarsi~ure und Zimmtsiiure in einer Anzahl  Harzen als wesent iche  Bestand-  
teile vorkommen.  Am niichsten steht  dem Koniferylalkohol das  Syringenin,  das  ein 
Methoxylkoniferylalkohol is t  und wie dieser als Glukosid, Syringin in Rinden vor-  
kommt.  Es  findet sich in der Rinde yon Syringa, Liguslrum, l*~'axin~ts, Olea, 
Forsythia, Phillyrea, Jasmietum, also lauter Oleaceen, aber  aueh  in der Rinde yon 
Lonicera und Robi~tia Pser welch letztere aueh  die zugeh6r ige  Syringa- 
s~iure enthiilt. 

Bei Berfieksiehtigung aller dieser Verhiiltnisse ist  es ungemein  wahrseheinl ich ,  
dal3 das  Olivil dem Koniferylalkohol und dem Syringenin sehr  nahe  steht.  Da es 
nun  die Haup tmasse  des Olivenharzes bildet und  der Koniferylalkohol ebenfalls 
bei tier Bildung versehiedener  Harze stark beteiligt zu  sein scheint,  ist  es sehr  zu  
hoffen, durch e ingehende Un te r suehung  des Olivils neue  wertvolle Einblieke in die 
Chemie und En t s t ehung  der Harze zu bekommen.  Ieh besehloft  daher  die Unter- 
s u e h u n g  des Olivils neuerd ings  au fzunehmen  und bemfihte reich, das  Olivenharz 
zu erhalten. Dies erwies sieh jedoeh als sehr  sehwierig.  Sowohl den grot3en wie 
aueh  den kleineren Drogenhandlungen  Osterre iehs  und des Deutsehen  Reiehes ,  die 
ieh urn die Besehaffung anging,  war  es unbekann t  u n d e s  ge lang  ihnen nieht, es 
aus  Italien zu erhalten. Ieh sehrieb an die Vorstiinde versehiedener  botaniseher  Giirten 
des mittleren und sfidliehen Italiens, an Handler  und  Konsula te  ohne wesent l iehen 
Erfolg. Endlieh erhielt ich naeh  fast 9 Monate wiihrendem Suchen  yon dem 
Hande l shaus  Alessandro  Squadrilli in Neapel die Naehrieht ,  daft es ihm mit sehr  
grofler Mi_ihe ge lungen  sei, fiber 2 kg" dieses Harzes zu  erhalten. Das Harz mull 
also jedenfalls jetzt  sehr  selten geeeorden sein. Die Akademie der Wissenseha f t en  
in Wien  hat  mir  in dankenswer ter  Weise  den Ansehaffungspre is  des  Harzes aus  
den Ertr i ignissen des Legates  S e h o l z  bewilligt, wodureh  es mir  m6gl ieh geworden  
ist, die ganze  verffigbare Menge zu erwerben, woftir ieh ihr hiermit  meinen 
besonderen  Dank ausspreehe .  

II. Eigensehaften des Olivenharzes. 

Da die Eigenschaften des Harzes bisher nirgends eingehender 
beschrieben women sind und wohl nut wenige Menschen in die 
Lage kommen dtirften, es aus eigener Anschauung kennen zu 
lernen, will ich es im folgenden zun/ichst mSglichst sorf/iltig und 
genau beschreiben und dann in einer folgenden Mitteilung das 
Olivil behandeln, dessen Darstellung bereits im Garage ist. 

A u s s e h e n .  Das Harz stellt kugelige oder ellipsoidische, 
tropfenf6rmige oder unregelm/iNg knollige lose Stficke dar. Seltener 
sind stengelige oder walzenf6rmige Formen. Die Kugeln haben am 
h/iufigsten einen Durchmesser yon 6 bis 9 ~4~m, mitunter bis 15 m~n 
und ein Gewicht yon etwa 0" 1 bis 0"5 g. Die kleinsten I(tigelchen 
yon nur 3"5 mm Durchmesser sind nur 0"05 g schwer. Die ellip- 
soidischen, tropfenf6rmigen und knolligen Stficke erreichen eine 
L/inge yon 20 ram, vereinzelt auch mehr, und ein Gewicht bis zu 
4g: Die stengeligen und walzenf6rmigen Stticke haben einen 
Durchmesser yon 4"5 bis 6 mn~ und eine L/inge yon 12 bis 22enm. 
Auflerdem finden sich aber auch flache, klumpige Stticke mit oft 
deutlich faltiger Oberfl~iche, die bis 25 mm L/inge und 15~zm 
Breite erreichen. Von allen diesen Formen finden sich Bruchstt/cke 
verschiedener GrSl3e und Gestalt in reichlicher Menge. Ihre Bruch- 
fl/ichen sind flachmuschetig, Endlich finden sich kleinere und 
grol3e Klumpen, die aus diesen Formen dutch festes Verkleben 
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entstanden sind und einen Durchmesser von 3 bis 9 cm erreichen. 
Sie haben ein Gewicht yon 22 bis 470g.  Die grol3en Klumpen 
lassen an einzelnen Stellen noch deutlich Abdrficke einer g r o b e n  
Sackleinwand und Einschntirungen eines Strickes erkennen. Die 
Grenzen der zusammengeknete ten  Stficke sind sehr deutlich er- 
kennbar, die runden Formen gegenseitig abgeplattet und manchmal  
etwas verdrtickt. Zwischen ihnen sind nur wenige Luftlticken 
fibriggeblieben, meist in den Ecken, seltener in den Kanten. Aus 
diesen Erscheinungen mug geschlossen w e r d e n ,  dab das t tarz  
ursprfinglich weich, knetbar und klebrig gewesen  und in diesem 
Zustande yon Menschenhand in gr/5~ere K lu m p en  zusammen- 
geknetet worden ist. Alle diese Harzsti icke sind durchgehends 
weil3 best~iubt, und zwar schwach bis sehr stark. Der Staub ist bei 
Vergr/513erung leicht als Harzbruch erkennbar. Das Harz ist ziemlich 
spriSde und brtichig, g s  ist g~.nzlich geruchlos und schmeckt stark 
bitter mit einem sfil~iichen Nebengeschmack,  was schon P e l l e t i e r  
angibt. 

Die einzelnen Stficke sind entweder vSllig klar, durchsichtig, 
oder weitaus h~.ufiger mehr oder weniger trfib. Gew~Shnlich ist die 
Trfibung innen st~trker als am Umfang. Betrachtet man dtinne 
Splitter trfiber S t roke  in Chloralhydratl/Ssung oder Glyzerin unter  
dem Mikroskop, so sieht man neben zahlreichen Luftbliischen 
dicht stehende B/ischel von feinen langen oder kurzen Krystall- 
nadeln, ferner schiSn ausgebildete gedrungene Prismen und Tgffelchen, 
einzeln und in Bflscheln, in einer glasigen Grundmasse,  die sich 
ziemlich leicht im Chloralhydrat 1/Sst. Die Krystalle 15sen sich 
sp/iter ebenfalls auf. In Glyzerin erfolgt die Aufl~Ssung betriichtlich 
langsamer. Die Tr/_ibung rfihrt also von LuftblS.schen und Krystallen 
her und ist am Umfang der einzelnen Stficke offenbar deshalb 
geringer, w e i l  dort die Luftbl/ischen, so lange das Harz noch weich 
war, entweichen konnten. Die Trt ibung finder sich auch manchmal 
nur an einer oder an wenigen Stellen in sonst ganz klaren StCmken 
und ist entweder wolkig oder mitunter ganz scharf abgesetzt, In 
letzterem Falle 15.13t sich fast immer eine Verklebung verschiedener 
S t~cke  erkennen. 

W/ischt man die BestS.ubung mit Wasser  ab, so bleibt 
manchma! noch  e ine  sehr d/inne, weil3e oder gelbliche, kreidige 
Kruste tibrig, die gewiShnlich nur in den Vertiefungen erhalten und 
oft dutch seichte, glS.nzende, feine Furchen durchzogen und ge- 
feldert ist, Mitunter ist diese Kruste so d/inn, dab sie nicht kreidig, 
sondern nut  als mattes H~iutchen erscheint. WahrscheinIich bildet 
sich beim Eintrocknen des frisch ausgetretenen Harzsaftes eine 
solche dfinne hg.utige Kruste, die dutch weiteres Eintrocknen so 
sehr schrumpft, dab sie fe!derig zerreil3t, wodurch zwischen den 
Feldern seichte Fu rchen  entstehen, Lg.13t man frisch gewaschene,  
n o c h  nasse Stficke an der Luft trocknen, so wird die Oberfl/iche 
fiberall dort, wo keine Kruste vorhanden ist, stark g!5.nzend, wo- 
gegen die krustigen Stellen matt bleiben; 
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F a r b e .  Die vorherrschende Farbe ist honiggelb bis braun, 
doch schwankt  die Farbe in weiten Grenzen. E s  k o m m e n  ganz  
lichtgelbe (146), 1 sch/Sn r6tlichgelbe (107), rotbraune (79 und 80), 
gelbbraune (104 und 105) und tief dunkelbraune (64 und 65) 
Farben vor. Diese Farben sind mitunter am gleichen Stfick neben-  
einander zu finden. Die trtiberen Sttieke erinnern stark an knochigen 
Bernstein; sie sind hellgelblichweil3 (0146 und 1 4 6 ) o d e r  r6tlich- 
weft3 (121) oder  hellbr/iunlichweil3 (127, 132, 142). 

S e h m e l z e n .  Im Schmelzpunktr6hrchen beginnt das fein- 
gepulverte Harz  bei 54 ~ C. zu sintern. Hat  man  das Harzpulver  
von einem h e l l g e f / i r b t e n  k l a r e n  Sttick angefertigt, so sintert es 
bei 60 ~ zu einem v e r b o g e n e n  St/ibchen zusammen,  das bei 80 * 
z/ih z u  flieflen beginnt, aber erst bei 90 ~ sich an die W/inde an- 
legt, ohne jedoch unten zusammenzuflieflen.  D u n k l e s ,  t r t i b e s  Harz  
beginnt schon bei 75 ~ z/ih zu fliel3en und ftillt bei 80 ~ bereits das 
R6hrchen v/511ig aus. 

H/tlt man ein Harzst t ick in einiger H6he  fiber eine kleine 
Flamme,  so erweicht es rasch, schmilzt  und 1/if3t sich dann sehr 
leicht wie Wachs  kneten, ohne an den Fingern zu kleben. Es  i s t  
aber  fltissiger, weicher  und minder z/ih wie Waehs.  Forint man 
eine Stange daraus und sucht sie wie Siegellack anzuzt inden und 
auf ein Papier abzutropfen,  so verl6scht die F lamme rasch, das 
Harz  tropft sehr schnell und dfinnfltissig ab und haftet fest am 
Papier, wenn es gentigend hell3 aufgetropft  war. Das noch fltissige 
Harz  1/il3t sieh leicht in dtinne F/iden ziehen, die sehr spr6de sind. 

Erhitzt man das Harz  auf einem Blech oder einer Porzellan- 
platte, so schmilzt  es, br/iunt sich, sch/iumt stark und entwickelt  
einen dicken weiI3en Rauch, der stark nach Nelken/51 riecht. Erhitzt  
man es im einseitig geschtossenen Rohr, so sch~iumt es ebenfalls 
stark, es destilliert Wasse r  ab, dann ein 61iger K6rper, der s t a rk  
nach Eugenol  riecht und Lakmuspap ie r  stark riStet. Stiirkeres 
Erhitzen vermehr t  die Menge des Wasse r s  und Oles noch be- 
tr/ichtlich. Eine w~isserig-alkoholische L6sung dieses Oles gibt mit 
Eisenchlorid einen schmutz ig  braungrt inen Niederschlag.  

L 6 s l i c h k e i t .  In kal tem Was s e r  ist das Harz  soweit  klar  
16slich, daft es ihm den s/.ifllich bitteren Geschmack  verleiht. L/il3t 
man ein k l a r e s  Harzstf ick in Was s e r  liegen, so wird die /iul3ere 
Schicht  weieh, klebrig und fadenziehend. Nach 13 Tagen  ist diese 
Sehichte 4 bis 5 m m  dick und von harten a u s g e s c h i e d e n e n  
Krystallen ganz k6rnig.  Am Rande der Wasseroberfl~iche scheiden 
sich harte farblose krystall inische Krusten ab. Am Boden des 
GefiiiBes u n d  am Harzstf ick selbst  entwickeln sich allm/ihlich 

1 Die eingeklammerten Zahlen bezieher~ sich auf die Farben des Code des 
Couleurs yon Klinksieck und Valette, Paris, 1908. Da genauere Farbenangaben 
wegen der starken Sehwankungen umstiindlieh und bedeutungslos wiiren, wurde 
auf die Ostwald'sche Bezeichnung verziehtet. 
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Btischeln von Streptothrix. In heiBem Wasser  l~Sst sich viel mehr. 
Die L~Ssung triibt sich beim Ausktihlen stark milchig. Alkohol l~Sst 
bis auf die mechanischen Verunrei.n. igungen aUes. Es kann somit 
kein Gummi darin enthalten sein. Ubergiel3t man ein vollkommen 
klares, k r y s t a l l f r e i e s  Harzsttick mit einer kleinen Menge Alkohol, 
so dab es damit eben nur bedeckf ist, so bilden sich w/ihrend des 
L6sens in der Umgebung anfangs wenige, dann immer mehr 
Krystalle. W e n n  das Harz  gel~Sst ist, ist der Boden des Gef/il3es 
mit Krystallen ganz bedeckt. Diese Krystalle werden yon K~Srner 
und C a r n e l u t t i  als das .5,thylalkoholat des Olivils angesehen. 
Versetzt man die alkoholische L6sung mit Wasser,  so tritt erst bei 
stg.rkerem Verdtinnen eine milchige Trt ibung auf. 5_ther erzeugt in 
ihr weder  eine Trtibung noch einen Niederschlag, noch Krystalle. 
Beim Eindunsten hinterl/igt sie eine glasige Kruste, die dutch 
Ubergiel3en mit wenig Wasser  krystallinisch wird. Gegen Methyl- 
alkohol verhS.lt sich das Harz ganz iihnlich wie gegen Athylalkohol. 
Die durch ihn erzeugten Krystalle sind nach K/Srner  und C a r n e -  
l u t t i  das Methylalkoholat des Olivils. In Essigs/iure ist das Harz 
leicht l~Ss!ich. Die LiSsung gibt beim Eindunsten keine Krystalle. 
Sie triibt sich erst bei st~irkerem Wasserzusatz .  Essigester liSst das 
Harz langsam, abet vollst/indig auf. Aus der L6sung setzen sich 
nach 1/ingerer Zeit sehr sch~Sne Krystalle in reichlicher Menge ab. 
In )i_ther ist das Harz iiul3erst wenig 1/Sslich. Der glasige Rtickstand 
dieser LiSsung kann dutch Alkohol zur Bildung yon Krystallen 
veranlal3t werden. Auch Chloroform, auf dem das Harz schwimmt, 
l~Sst nur s e h r  wenig davon auf. Noch weniger l{Sst Tetrachlor-  
kohlenstoff, auf dem das Harz ebenfalls schwimmt. Benzol und 
Petrol/ither 16sen nur Spuren. In Schwefelkohlenstoff wird das Harz 
nach vielen Tagen /iul3erlich welch und klebrig, es 16sen sich aber 
nur Spuren darin auf. Etwas mehr geht in L6sung, w e n n  man 
eine mit etwas Wasser  versetzte alkoholische L~Ssung mit Schwefel-  
kohlenstoff schtittelt, weft letzterer Alkohol aufnimmt. Eine ge- 
sS.ttigte w/isserige LSsung v0n Chloralhydrat 15st das Harz ziemlich 
leicht und rasch mit griinlich brauner Farbe (154) Die LSsung ist 
ganz klar. Glyzerin 16st es sehr langsam mit blal3gelber Farbe, 
lttl3t jedoch einen Tell als feinflockige Trt ibung ungelSst. Azeton 
15st das Harz sehr leicht. Krystallbildung konnte aus dieser LiSsung 
nicht beobachtet  werden. Von rauchender  Salzsg.ure wird es sehr 
langsam gelSst. Die LSsung ist zunS.chst gelb, wird rasch grtinlich 
und trtibt sich bald durch Ausscheidung eines feinflockigen, 
schmutzig rostroten Niederschlages, wobei die LSsung blal3rot wird. 
Verdtinnt man diese LSsung mit viel Wasser  und tibers/ittigt mit 
Ammoniak, so tritt keine Fluoreszenz auf. Konzentrierte Schwefel- 
stiure yon 1"839 spezifischem Gewicht 15st das Harz mit blutroter 
Farbe (32), die bei weiterem LSsen immer dunkler (28) und nach 
5 bis 6 Stunden tier violettrot wird (579, 580). Fiinfprozentige 
Natronanlauge 15st es leicht und rasch zu rStlichgelber Fl/issigkeit, 
aus der es durch Ans/iuern mit Salzs/iure als grobflockiger 
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schmutzig gelblicher Niederschlag gef/illt wird. Ebenso leicht 16st 
es sich in Ammoniak mit grrinlich brtiunlicher F/irbung. Dutch 
Borax und Dinatriumphosphat scheint die LtSslichkeit in Wasser  
nur  unbedeutend erh6ht zu werden. Natriumkarbonat  16st nur  
einen Teil des Harzes  mit lichtgelber Farbe. Ein erheblicher Anteil 
bleibt als amorphe Masse ungel6st. Da Olivil in Natriumkarbonat 
leicht 16slich ist, so rout3 der unl6sliche K6rper ein zweiter Be- 
standteil des Harzes sein. G a n z  /ihnlich wirkt auch Natr iumhydro- 
karbonat. 

S p e z i f i s c h e s  G e w i c h t .  Die Bestimmung wurde in Benzol 
vorgenommen, und zwar durch Einsenken an einem sehr drinnen, 
e ingeschmolzenen Aluminiumdraht. Stfickchen, die g/inzlich frei von 
Luftbl/ischen waren, konnten leider nicht gefunden werden, doch 
war  die Zahl und Gr613e der Bl/ischen bei den ausgew/ihlten 
Stricken sehr gering. Drei Best immungen ergaben folgende Zahlen:  

1 . . . . . . . . . . . . .  1 "321 

2 . . . . . . . . . . . . .  1 "312 

3 . . . . . . . . . . . .  1 �9 326 

Die letzte Zahl drirfte am richtigsten sein, da das zu ihrer 
Best immung verwendete Sttick am wenigsten Luft enthalten hat. 

R e a k t i o n e n .  Wie schon P e l l e t i e r  und sp/iter S o b r e r o  
angegeben hat, wird eine alkoholische L6sung des Harzes  durch 
Salpeters/iure in der Ktilte tiefrot gef/irbt. Diese F/irbung kommt 
dem Olivil zu und tritt selbst in sehr verdrinnten L/Ssungen und 
mit schwacher  Salpeterstiure ein. Versetzt  man eine alkoholische 
L6sung des Harzes mit so viel Wasseb  daft eine sehr schwache,  
bleibende Trt ibung eintritt und setzt etwas Eisenchlorid zu, so tritt 
zun/ichst eine schmutzig violette Ftirbung ein, die dutch wei teren 
Zusatz  von Eisenchlorid rostbraun wird, wobei sich ein viel hellerer, 
flockig-k/isiger Niederschlag abscheidet. Durch Natronlauge entsteht  
eine tief rotbraune klare L/Ssung. Versetzt man Fehling'sche L•sung 
mit einer Aufl6sung des Harzes  in frinfprozentiger Natronlauge, so 
bleibt sie in der K/ilte zwar  unver~.ndert, wird aber bei 1/ingerem 
Kochen kr/iftig reduziert. Auch ammoniakalische Silberl6sung wird 
durch obige Harzl6sung in der K/ilte nicht ver~ndert, scheidet  
aber  beim Kochen unter Br~unung und Schw~irzung einen Silber- 
spiegel ab. 

C h e m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g .  P e l l e t i e r  hat 1816 an- 
gegebgn, daft das Olivenharz aus Olivil, einem Harz und einer 
sehr  kleinen Menge Benzoes/iure bestehe, die sich durch Kalk 
nachweisen lasse (a. a. O.). Er  ist der einzige, der aul3er dem 
Olivil auch das ,,Harz<< dargestellt und genauer  beschrieben hat. 
Eine Elementaranalyse des Olivils Ver/Sffentlichte er erst 1832 
(a. a. O.). S o b r e r o  behauptete 1845, daft das Olivenharz vier K6rper 
enthalte, n~imlich 1. ein in Ather und heil3em Alkohol 16sliches, in 
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kaltem Alkohol tast unlSsliches Harz;  2. ein in Alkohol sehr leicht, 
in Ather schwer 18sliches Harz;  3. ein in Wasser  wenig, in Ather 
und Alkohol nicht 18sliches Gummi; 4. Olivil. Von Benzoes/iure 
vermochte  er niemals die geringsten Spuren zu  finden. 1 Von allen 
spiiteren Untersuchern wurde nur das Olivil untersucht,  die ~brigen 
Bestandteile blieben unberiicksichtigt. 

Aus den geschilderten Eigenschaften des Olivenharzes geht  
unzweifelhaft hervor, daft es kein Gummi enth~ilt, somit kein 
Gummiharz ist. Die Vermutung, daft es ein Gummiharz ist, dtirfte 
vielleicht dadureh entstanden sein, dab es beim Befeuchten oder 
beim Liegen in Wasser  sehr klebrig wird. Ebensowenig  kann die 
Unterscheidung der beiden von S o b r e r o  aufgestellten Harze auf- 
recht gehalten werden. Es bleibt also nut  Olivil und das von 
P e l l e t i e r  angegebene Harz  tibrig, da die geringe Menge Benzoe-  
s/iure sehr zweifelhaft ist. Da dieses Harz nach P e l l e t i e r  bei der 
t rockenen Destillation die gleichen Stoffe gibt wie das Olivil, so 
scheint es diesem sehr nahe zu stehen und aus ihm erst durch 
nachtr/igliche Verg_nderung entstanden zu sein. Da das Olivenharz 
ursprtinglich als weiche k!ebrige Masse ausgeflossen sein mug und 
Reste eines fltichtigen organischen Lgsungsmittels darin nicht vor- 
kommen, so ist es offenbar als w/isserige, dicke klebrige Masse 
ausgetreten und langsam eingetrocknet. Das Olivenharz ist somit 
ein KSrper von ganz eigener Art, der durch seine physikalischen 
Eigenschaften den Harzen zwar nahe steht, sich jedoch dutch seine 
LSslichkeit in Wasser  yon ihnen wesentlich unterscheidet, l )ber die 
Eigenschaften seines Hauptbestandteiles,  des Olivils, soll in einer 
n/ichsten Mitteilung berichtet werden. 

1 A. a. 0., p. 69 und 70. 


