
301. E r n s t  Erdmenn: Z u r  Cherakter i s t ik  dee Furfuralkohols. 
(Eingegangen am 9. Mai 1902.) 

Der  Furfuralkobol ist eine bisher nicht sehr genau Btudirte Ver- 
bindung’). Die Angaben der Haudbiicher iiber seine Eigenscbaften 
bediirfen der Berichtigung2). Krystallisirte Derivate, die sicb in ein- 
facher Weiae ron diesem Alkobol ableiteten, sind nicht bekannt, 
ebenso wenig qualitative Reactionen, welcbe gestatteten, kleine Mengen 
davon nachzuweisen 9. 

I n  pharmakologischer Hinsicbt ist die Substanz auch noch nicbt 
untersucht worden. 

Da der Furfuralkobol durch sein in der vorbergehenden Mit- 
theilung festgestelltes Vorkomme? in den Rostproducten des Kaffee- 
samens ein erhiibtes Iuteresse gewonnen hat, so habe ich micb be- 
miiht, ihn sowohl chemiscb genauer zu chnrakterisiren, als auch seine 
pbarmakologischen Eigenschaften zu ermitteln. 

D a r  s t e 11 u n g d e s F u r f u r  a1 k o h o l  s. 
Urn beliebige Mengen Furfuralkohol stets rnit gleicber Sicherbeit 

rein darstellen zu konnen, babe icb die von Schi f f4) ,  dann von 
W i s s e l  und T o l l e n s s )  benutzte Methode modificirt, indem ich die 
zur Zersetzung von Furfurol bestimmte Natronlauge nicht auf einmat 
binzugebe, sondern u nigekehrt das Furfurol allmahlicb in eine wass- 
rige Losung von Aetzuatron, welcbe auf einer bestirnmten Temperatur 
gehalten wird, eintropfen lasse. 

Ich verfahre folgendermaassen : 
100 g rnit Alkobol gereinigtes Aetznatron werden in einen Porzellan- 

becher gegeben und in 200 ccni Wasser geltist. Das Gefass rnit der 
warmen Iliisung wird in Eiswasser gestellt. S o h l d  die Temperatur auf 
35O gesunken ist, lasst man aus eiuem Tropftrichter 200 ccm frisch 

9 Literatur: Schmelz und Bei l s te in ,  Anu. d. Chem. Supplem. 3, 
275 [lS61]; C .  S t a l m a n ,  Zeitschr. f. Chem. 1867, 47; L i m p r i c h t  und 
Rohde ,  Ann. d. Chem. 165, 980, 300 [1873] (vgl. auch C. Ul r ich ,  Jahres- 
ber. hber die Fortschr. d. Chern. 1860, 569); A. Baeyer ,  diese Berichte 10, 
355 [1877]; H. Schi f f ,  diese Berichte 19, 2154 [1886], Ann. d. Chem. 239, 
374 ,18871; Wisse l  und Tol lens ,  Ann. d. Chem. 272, 591 [1892]; G. An- 
drB, 3ull. SOC. cbim. Paris 131 21, 583; Compt. rend. 128, 1035 [1899]. 

2, In dem Lehrbueh der pharmakol. Chem. von E. Schmidt ,  3. Aufl. 
1896, 2, 852, wird der Furfuralkohol als ) syrupartig, nicht unzersetzt de- 

stillirhar(<, in Bei l s te in’s  Handb. d. organ. Chem. 8, 696 als netwas 18s- 
lich in Wasseru: bexeichnet. 

3) Ueber die angebliche Reaction auf Purfuralkohol nach Schi f f  siebe 
weiter unten. 

4) 1. c. 

~ ~ 

5 )  I. c. 



destillirtes Furfurol unter gutem Riihren eintropfen. Nach wenigen 
Minuten beginnt die Abscheidung von brenzschleimsaurem Natrium ; die  
Fliissigkeit verwandelt sich bald in einen dicken, gelblichen Krystall- 
brei, wahrend die Temperatur auf 40-50'' steigt. Man regulirt diis 
Zutropfen des Furfurols so, dass im Laufe von 2 0  Minuten 200 ccm 
eingelaufen sind, ohne dass die Temperatur iiber 50" steigt. 1st alles 
Furfurol eingetragen, so nimmt man das Gefiiss aus dem Eiswasser 
heraus und setzt das  Riihren noch eine Viertelstunde lang fort. Die  
Temperatur fallt dabei sehr allmahlich auf 3OU. Man lasst vollig er- 
kalten, fiigt 150 ccm Wasser hinzn, slttigt die Liieung mit Kohlen- 
saure und gieht sie in  einen Literkolben, welcher in ein 145O heisses 
Oelbad gesenkt wird. Mit Wasserdampf werden 1500 ccm Destillat 
abgeblasen. Aus Letzterem wird durch Auflirsen der halben G e -  
wichtsmenge kohlensaures Kalium der griisste Theil des Furfuralkohols 
ausgesalzen, ein Rest kann noch durch Ausscliiitteln mit Aether dw-  
aus gewonnen werden. Das Rohirl (127 g) wird mit den] halben 
Volumen geslttigter Natriumbisulfitliisung geschlttelt, die obere Schicht 
nach erfolgter Klarung abgehoben , mit festem, kohlensaurem Kaliurn 
behandelt, filtrirt und aus dem Wasserbade bei 18 mm Druck destillirt. 
Ein geringfiigiger Vorlauf, hauptsachlich Wasser, wird besonders auf- 
gefangen, dann stellt sich das Thermometer auf 80° ein, und der  
Furfuralkohol geht bei dieser Temperatur vollig constant bis zuru 
letzten Tropfen als wasserbelle Fliissigkeit iiber. Die Ausbeute an 
reinem Furfuralkohol betrug 103 g, entsprechend 87 pCt. der berech- 
neten Menge. Zur Bestatigung der Reinheit wurde das erhaltene 
Praparat analysirt. 

0.1910 g Sbst.: 0.4283 g CO2, 0.1082 g HzO. 
CgF&Oz. Ber. C 61.23, H 6.16. 

Gef. * 60.57, )) 6.34. 
I m  Laufe der Untersuchung, welche erhebliche Mengen Furfur- 

alkohol erforderte, ist nach dem beschriebeneu Verfahren 10-ma1 dieses 
Praparat dargestellt worden. Es unterliegt keinern Zweifel , dass bei 
dieser Arbeitsweise der Einzelansatz beliebig vergrirssert werden kann, 
wahrend bei der  Art, wie aie H. S c h i f f ,  der Elitdecker dieser Me- 
thode, urspriinglich angab, nicht mehr als 10 ccm Furfurol auf ein- 
ma1 argewendet werdeu sollen '). 

E i g e  n s c h  a f t  e n d e s F u r  f ur a1 k o hols. 
Der Furfuralkohol ist eine Pollkommen wasserhelle Fliissigkeit 

von schwachem, aber charakteristisctiem Geruch und bitterem Ge- 
schmack. Als Siedepunkt wurde beobachtet : 

bei 758 mm Druck 170-171, bei 13-14 mm Druck 77-77.5", 
> 1 8 r  3 80° , x 10 3 * 68-69'. 

*) Ann. d. Chem. 261, 254 [1891]. 
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Das specifische Gewicht wurde durch Pyknorneterbestimrnung bei 
20" gefunden zu:  

1.1326 bezogen auf Wasser von O0. 
1.1351 *) D 'R > g 20'. 

In reinem, trocknexii Zustande ist der Furfuralkohol bei Luftab- 
schluss jahrelang haltbar, abgesehen davon, dam er  sich rnit der Zeit 
ein wenig gelblich farbt. 

Anders bei Cegenwart von W a s s e r .  
Reiner Furfuralkohol lasst sich mit Wasser i n  a l l e n  V e r h a l t -  

n i s s e n  v o l l i g  k l a r  m i s c h e n .  Diese wassrigen Losungen sind aber 
beim Aufbewahren ziemlich schneller Veriinderung unterworfen. Da 
bei bilden sich zuniichst zwei Scbichten, nach langerer Zeit tritt 
vollige Verharzung ein. 

Eine 50-procentige, wiissrige Losung hatte sich bei 
mehrwijcbentlichem Stehen in verschlossener, vor Licht geschutzter 
Flasche in  zwei Schichten geschieden, eine gelbgefiirbte untere, eine 
obere wassrige. Die Oelschicbt wurde irn Scheidetrichter abgetrennt. 
Ein 'rropfen derselben Ioste sich in Wasser nicht mehr auf. Bei 
Destillntion im Vacuum ging iiber die Halfte als farbloses Oel vom 
Siedepunkt des Furfuralkohols iiber und mischte sich jetzt wieder 
klar rnit Wasser, die kleinere Halfte blieb als dickfltissige, dnnkel- 
gelbe Substanz zuriick und zersetzte sich bei hoherern Erhitzen. 

Die mitgetheilte Beobachtung gilt nicht nur fiir eine 50-procentige 
Losung, soudern aueh fiir grosseren wie fiir geringereo Wassergehalt. 
Es trifft allgemein zu, dass w a s s e r h a l t i g e r  Purfuralkohol sich beim 
Stehen bald verandert und theilweise in Wasser unlijslich wird Die 
rerschiedenen Angaben in der Literatur iiber die Loslichkeit des 
Furfuralkoholj lassen sich zum Theil vielleicht hierauf zuruckfiihren. 
Das genaue Studium dieser Veranderung lag nicht mehr im Rnhmen 
der jetzigen Arbeit; ich mochte aber  nicht unwwlihnt lwssen, dass 
rnoglicherweise unter Wasseranlagerung eine allmbhliche Sprengung 
des Furfuranringeu stattfindet, wie sie unter dern Einflusse von Brom- 
wasser Lei der Brerizschleimsaure durch L i m  p r i c h t  ", 'bei der Furfur- 
propionskure durch B a e y  e r  festgestellt worden ist. Bei einer 
solchen Annahrne wiirde das entstehende Product vrrmuthlich ein un- 
gesattigter Aldehyd rnit offener Kette sein. Derselbe kBnnte mit 
Anilinacetat unter Farbstoff bildung reagiren, wir dies mehr oder 

V e r s u c h .  

1) Wisse l  und T o l l e n s  fanden 1.1354 bis 1.1356 bei 2O0, Ann. d Chem. 
8'78, :!91 [1892]. 

Ann. d. Chem. 166, 284 [1573:. 
3, Diese Berichte 10, 695, 1358 [1877]. 



weniger alle Aldehyde tliun l ) ,  und hierin vielleicht wird die merk- 
wiirdige Erscheiniing ihre Erklarung finden, dass Furfnralkohol, 
weieher im reinen Zustande keine Farbung mit Anilinacetat giebt, 
diese Eigenschaft, wie W i s s e l  und T o l l e n s  festgestellt haben, und 
wie ich bestatigen kann, sehr leicht annimmt. 

Die grosse Empfindlichkeit des Furfuralkohols gegen Mineral- 
saureu ist bekannt. Concentrirte Salzsaure zrrsetzt ibn  sofort in der 
Kalte unter totaler Verharzung, vrrdiinnte Salzsaure beim Erwarmen 
unter Abscheidung eines Oeles, welches sich bald braunt. Man kann 
indessen in eine atherisehe Lijsung des Furfuralkohols trocknes Salz- 
sliuregas einleiten, ohnr sofortige Triibung oder Braunfiirbung. 

A m m o n i a  k al is  c h e S i l b  e r  l i jsu n g  wird durch Furfuralkohol 
bei gelindem Frwarmen, P e r m a n g a n a  t l i i s u n g  augenblicklich schon 
in der Ralte reducirt. Die  entstandrne Rrenzschleirnsiiure lasst sich 
der angesarierten Losung durch Aether entziehen; sie wird nach Ab- 
destilliren des Aethers als krystallinische Masse erhalten , welche, im 
Vacuum auf loo* erwarmt, in weissen Krystallnndeln sublimirt 2). 

Die Angabe von S c h i f f  3), dass Furfuralkohol in wassriger L6- 
sung mit Anilin eine Verbindung C ~ I H ~ ~ X O  eingehe, die niit salz- 
saurem Anilin rothgriine ICrystallschuppeu liefert , kann ich n i c h  t 
bestatigen. Wie reiner Furfuralkohol nicht mit Anilinacetat reagirt*), 
so bildet er auch mit Anilin und Anilinchlorhydrat keinen Fai bstoff. 
Die gegentheilige Keobachtung von S c h i f f  kann sich nur auf einen 
Furfuraikohol beziehen , welcher %ersetxnrigsproducte oder Furfurol 
enthielt. 

Als q u a l i t a t i r e  R e a c t i o n  a u f  P ’ u r f u r a l k o h o l  ist sehr cha- 
rakteristisch ond empfindlich die blangri ine F a r b u n g  eines mit 
Salzsaure befeuchteten Fichtenspahns, welche durch die IXmpfe des 
Furfuralkohols und seiner wassrigen Liisungen schon in der Kalte 
erzeugt wird. 

1 ccm einer wassrigen Liisung 1 : 1000 ( 1  nig Furfuralkohol eut- 
balteud) giebt diese 1te;tction beim Erwarmen noch seb r  deutlich, 
eine Losung 1 : 5000 eben nocb merkbar 5) .  

1) Vergl. meine Bemerkungen Journ. f. prakt. Chein N. F. 36, 156 [1897J, 

3) Volhard, Ann. d. Chern. 261, 379 [1891]. 
3) Diese Bericbte 19, 2154 [ISSG]. Die angeblichen Derivate des Purfur- 

4) Wissel uncl T o l l e n s ,  I. c. 
5)  ?\Tach Canzoner i  uiid O l i v e r i  (Gazz, ehim. ital. 16, $86 [188F], 

diese Rericbto 20, 1Zef. 221) sol1 Fur fura i l  eiue grune Reaction mit  einem 
in Salzsiwe getauchten Pichtenspahn geben. Es ist dies einigermaasseo auf- 
fallend. da dem F u r f u r o l  diese Eigeiischaft doreliaus nicbt zulromrnt, die- 
selbe a160 dem Furfuranring ais solehem niclit eigenthumlich ist. 

E’ussnotc. 

aikohols sind auch in Beilatein’s Handbuch (Ed. 111, 697) Gbergogaagen. 



Es ist von mir bei anderer Gelegenheit darauf bingewiesen war- 
den l), dass die Fichtenspalinreactionen der  A I d e  h ydnatur  des Lignins 
(specie11 vielleicht den] im Fichtenholz enthaltenen Coniferin 2)) ihren 
Ursprung verdanken, und dass solche Substanzen, welche auf Fichten- 
holz rragiren, mit den verschiedensten Aldehyden bei Cegenwart yon 
SalzGure ehenfalls frtrbige Reactionen zu geben pllegen. Dies wird 
durc i das Verhalten des Furfiiralkohols bestatigt. Miseht man einen 
TroF fen desselben mit Kenzaldehyd, Salicylaldehyd, Anisaldehyd oder 
Vanillin und ftjgt einen Tropfen eoncentrirte Salzsaure hinzu, so 
bildet sich entweder sofort oder bei gelindem Erwarmen eine dunkel- 
griitir1 Flrhung, die in  der Nuance von blaugriin bis gelbgriin variirt, 
j e  nfich der Natur des angewandten Aldehydes. Namentlich mit Renz- 
aldebpd ist die Reaction empfindlich : eiu minimales Triipfchen Fur- 
furaikohol, in einem halben Reegensglas Bitterm:~ndel6l geliist, erzeugt 
iate~wive Chiinfarbung, sobald man einen Tropfen Salzsaure zuftjgt 
nnd i n  d e i  Italte sehiittelt. 

,ticht nur die aromatiwhen, auch die aliphatischen Aldehyde 
reagiren iu dieser Weise : Acetaldebyd gieht niit Furfuralkohol und 
Salzsiure eine schiine grasgriine, bei gelindem Erwiirmen fast schwarz- 
griin werdende Fnrbreaction ; Formaldehyd liefert eine gelbgriine, 
dichrcitische Farbung 

hbicse Reactionen entbehren nicht eines gewissen Interesses, weil 
die enwtehenden griinen Farbstoffe moglicher Weise zu den Chloro- 
pbyllf.irirstorYen in niiherer Beeiehong stehen ". 

Von den Aldehyden, welche ich gepriift habe, gab nur das Fur- 
furol >inter den erwiihnten Umstanden keine Griinfarbnng, sonderri 
violett 4 Farbreaction. Versetzt man Furfurol mil: einem Tropfen 
Salzskxe,  so tritt keine Reaction ein, fiigt man jetzt eine Spur Fur- 
furalktrhol hinzn, so erhalt man intensive, blauviolette Farbung, welche 
bald in  eine nigrosinartige iibergeht. 

I-. 

I> i p h e n  y l  c a rb  a m  i n  s a u r  e -  f 11 r f u r y 1 e s t e r ,  
(C, Hj)z N .GO. 0.  CHs . C4R3 0. 

D i e s e  Verbindung ist Pine wohldefinirte nnd pignet sich daher zu 
sichrrrin Bachweis des F'urfuralkohols. 

Zu ihrer Darstellunq worden 5 g Furfuralkohol, 11.5 g Dipbenyl- 
harnstoRcblorid und 6.5 g Pyridin im kocheriden Wasserbade eine 
Stunde erhitzt, wobei die Mischung unter Rotbfarbung reagirt. Lan- 

' Ikiese Berichte 32, 1215 [1899]. 
- lergl. T i e m a n i i  wid H a a r m a n n ,  dicseBerichtc 7, 610 [1874]. 
3 Eneyer  hat dieser Ansicht Ausdruck gegoben im Hinbliclr auf die 

griinen Fiirbungen, welche er nus Furfurol und  Phenolen bei Gegenwart von 
Salzsiwc erhielt,_diese Beiichte 3, 26 [lS'iB]; 10, 355 [15771. 
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geres Erhitzen ist schadlich und fiihrt zur Verhnrztlng. Die Schrnelze 
wird in heisses Wasser eingetragen. Beim Ei kalten erstarrt das Oel zu 
einer duriklen Krystallmasse, welche gewaschen und aus 50 ccm heissem 
Alkohol umkrystallisirt wird. Die filtrirte Losung erfiillt sich mit 
Krystalfoadeln (Ausbeute 8.15 g), welche zu volliger Reinigung noch 
nus Ligroi'n umkrystallisii t werden. 

COz, 0.1030 g €390. - 0.6113 g Sbst.: 27.3 ccm N (8.50, 752 mm). 

Gef. s 73.88, 73.90, )) 5.50, 5.43, s 5.33. 

0.1891 g Sbst.: 0.5119 g COa, 0.0930 g HzO. - 0.2120 g Sbst : 0.5741 g 

C I ~ H I ~ N O ~ .  Ber. C 73.70, H 5.15, N 4.79. 

D e r  Diphenylcarbaminsaurefurfurylester ist in heissem Alkohoi 
leicht, i n  kaltem auch nicht unbetrachtlich loslicb. Ebenfnlls leicht 
lijslich ist die Suhstanz in heissem Methylalkohol, Aniylalkohol, 
Benzol und Chloroform, etwas weniger leicht in Aether, schwer loslich 
in Ligroi'n. Aus letzterem Liisungsmittel, von welcheni 1 L beim 
Kochen 23 g der Substanz aufnirnrat, wird sie am leichtesteu rein 
erhalten. 

Der Ester bildet glanzende, schwach gelbliche Nadeln vom Schmp. 
97.5-998°. In concentrirte Schwefelsaure eingetragen, zeigt e r  beim Hin- 
zufiigen eines Tropfens Natriumnitritlijsnng die indigoblaue Diphenyl- 
aminreactic n. Offenbar tritt hierbei eine Spaltung des Esters ein und 
ein Zerfall der im freien Zustande nicht bestandigen Diphenylcarb- 
aminsaure in Diphenylarriin und Kohlensaure. 

Durch Erwarmen nmit alkoholischem Kali wird der Ester leicht 
gespalten. Der  in Freiheit gesetzte Furfuralkohol lasst sich niit der  
Fichtenspahnreaction nachweisen. 

Gut  krystallisirt sie auch :IUS Amylnlkohol. 

C a r b  a m i n  sa u r e f ii r f u r y 1 e s t e r,  NH2. CO . 0 . CHa . Cq HS 0. 
Diese dem Urethan entspiechende Verbindung lasst sich nus dem 

Furfurulkohol duich Einwirkung von H a r n s t o f f c h  l o r i d  erhalten. 
Das Harnstoffchlorid wurde nach G a t t e r m a n n ' )  durch Ueber- 

leiten yon Phosgen iiber erhitzteu Salmiak dargestellt. Zu diesem 
Zweck wurde der Salmink in ein weites Glasrohr (Durchmesser 4 cm, 
Lange 60 em) gefiillt, welches in  einern knpfernen Ofen anf 40do 
erhitzt wurde. Keim I>urchschicken eines kraftigen Strorries des 
Chlorkohlenoxydes konnten in 2 Sturiden 54 g Harustoffchlorid ron- 
densirt werden. 

Dassrlbe hatte die von G a t t e r m a n n  angegebenen Eigenschaften: 
bei Winterkalte erstarrte es zu grossen I<rystallprismen, beim Stehen 
polymerisirte es sich sehr leicht. 

Durch Darstellung des A e t h y l u r e t h a n s ,  des B e n z y l u r e t h a n s  
(Schmp. 87-87.5O) und des A 11 o p  h a n s a u r  e a t  h y 1 e s t e r s  iiberzeugte 

l) Ann. d. Chem. 244, 30 [1888]. 
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ich mich von der Leichtigkeit, mit der die Carbaminsaure- und die 
Allophansaure-Ester in der oon G a t t e r m  a n n  gefundenen Weise aus 
Harnstoffchlorid erhaltlich sind. 

Nicht ganz so glatt verliiuft die Bildung des Carbaminsaurefur- 
furylesters. Tropft man Harnstoffchlorid direct in Furfuralkohol, so ist 
die Reaction auch bei giiter Eiskiihlung so heftig, dass sie zu viilliger 
Verhareung fiihrt. Auch bei Verdiinnung mit einem indifferenten 
Losungsmittel tritt durch zu starke Temperaturerhohung und in Folge 
der freiwerdenden Salzsiiure leicht tbeilweise Verharzung ein. Die 
gewiinschte Verbindung wurde indessen in  folgender Weise erhalten : 

In eine Lijsung oon 5 g Furfuralkohol in 60 g wasserfreiem 
Aether werden 5 ccm Harnstoffchlorid eingetragen. Die Temperatur 
steigt um 7O. Nach 2 Stunden wird von etwas Niederschlag abfiltrirt, 
die atherische Losung mit Wasser und rerdiiunter Sodalosung gewaschen 
und in einer grossen Schale bei gewiihnlicher Temperatnr miiglichst 
schnell rerdunstet. Der  Riickstand erstarrt zu Krystallnadeln, welche 
auf einer Thonplatte abgesaiigt werden. Das so gewonnene Roh- 
product (3.2 g) krystallisirt aus siedendem Ligroih i n  sehr feinen, 
weissen Nadeln vom Schmp. 50O. 

Die Krystalle wurden analysirt. 

0.1897 g Sbst.: 0.3585 g G O $ ,  0.0893 g H20. - 0.1763 g Sbst.: 0.3319 g 
GO*, 0.0803 g haO. - 0.5074 g Sbst.: 42.6 ccm N (11.50, 746 mm). 

CsH7NOs. Ber. C 51.05, EL 5.00, N 9.95. 
Gof. * 51.85,51.38, 5.29, 5.10, * 9.82. 

Die Zusammensetzung entspricht also derjenigen des gesuchten 
Carbaminsaurefur furylesters Uerselbe ist in Ligroi'n noch vie1 schwerer 
loslich als der Diphenylcarbamiiisaureester, hingegen in Alkohol, Aetber, 
Chloroform, Renzol vie1 leichter lijslich a19 jener, sodass er aus letzteren 
Losungsmitteln erst bei viilliger Verdunstung derselben zu eisblumen- 
artigen Nadeln erdarrt. Aus einer Mischung von Ligroi'n und Renzol 
krystallisirt die Verbindung in gr ossen, ebenfalls bei 500 schrnelzenden 
Blattern. 

Beim Kochen mit Natronlauge fiodet sofortige, beim Kochen mit 
10-procentiger Sodalijsung allmiihliche Abspaltung von Furfurslkohol 
statt, der in beschriebener Weise quaiitativ nachweisbar ist. 

I n  sehr geringer Menge entsteht bei der linter obigen Versuchs- 
bedingungen erfolgenden Einwirkung von Harnstoffchlorid auf Furfur- 
alkohol noch eine andere, in Aether schwer liidiche Verbindung, 
welche aus heissem Alkohol in Iiry-tallaggregaten erhalten wurde. 
Diese Substauz schmilzt unter Zersetzui g bei 1700 und stellt sehr wahr- 
scheinlich den Allophansaurefurfurylester dar. Kaher untersucht wurde 
diese Verbindung nicht, da ihre Bildung in so geringem Maasse erfolgt, 
dass sie fiir die vorliegende Arbeit kein erhebliches Interesse besass. 



P h a r m  a k o 1 og i s c b e E i g e n s c h a f t  e n d e s F u r f u  r a I k o h o 1 s. 

Die pbarmakologische Untersuchung des Furfuralkohols ist mit 
giitiger Erlaubniss von Hrn. Geh. Medicinalrath Prof. E. H a r n a  c k  
in dern pharmakologischen Universitatsinstitute von Halle a. S. von 
mir ausgefiihrt worden. Die Resultate seien hier kurz wiedergegeben ; 
Die ausfiihrliche VerGffentlichung der Untersuchong erfolgt a n  an- 
derem Orte '). 

Furfuralkobol besitzt in betriichtlichem Grade toxische Wirlrungen. 
Die Ictale Dosis liegt fiir das Kaninchen zwischen 0.5 and 0.6 g pro 
lkg ICBrpergewicht, gleichgiiltig, ob das Gift durch Magensonde bei- 
4ebracht oder unter die Haut injicirt wird. Die Todesursache besteht 
1u R e s p i r a t i o n s  1 a h  m u n g. Die bemerkenswerthesten Vergiftungs- 
xscheinungen bei letnler Do& sind: Schnell voriibergehende Er- 
vegung ,  dano sehr stnrke A b n a h m e  d e r  A t h e m f r e q u e n z ,  ver- 
bunden rnit V e r r i n g e r u n g  d e r  S e n s i b i l i t a t ,  fortgesetztes s t a r k e s  
S i n k e n  d e r  K a r p e r t e m p e r a t u r  (bis zu 11.7O unter normal) als 
Folge verminderter Wiirmeproduction, S a l i v a  t i  o n ,  D u r c  h f a t  1. Die 
Wirkung des Furfi~ralkoltols ist eine specifische, sie ist nicht auf 
Siiurewirkung zuriiekzufiihrpn , obwohl &eozschleimsaure ini Orga- 
tiismus gebildet wird. Gleichzeitige Gahen von kohlensaurem Natrium 
sind ohne Einfluss auf den letnlen Ausgang. 

B~irri Menschen hewirkten Gaben von 0.6-1.0 g eine Ztiiahme 
der A t h e m f r e q u e n z ;  hiusicbtlich der Aenderungen von Atherngriisse 
und I(ohleusiiureproduetioii zeigten sich individuelle Verschiedenheiten. 

H a l  le a. S., Mai 1902, Privatlnboratoriuni. 

302. B. Pr ager: Ueber fettaromatische Aminoazokorper. 11. 
(Vorgetrageii in  der Sitzung Tom Verfasser.) 

Wie io der ersten Mit thei l~ing~) bericbtet worden ist, wirkt 
p-Nitrobenzaldehyd auf I3enzola7oaminocrotonsliureiithylrster, CH3. 
C(NE4a): C(N:N.C6 W5).COa.C2&, und auf dessen N-Methylderivat 
in gane verschiedener Weise ein. I m  ersteren Fslle bildet sich unter 
Austritt vou Alkohol die Verbindung 
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(bezw. desmotrope Forrnen), welche neutralen Charakter hat und durch 
Saiirerr leicht in p-Nitrobenzaldehyd, Benzolazoacetessigsaure und 

- 

1) Arch. f. experim. Pathol. und Pharmac. Jahrg. 1902. 
?) 1)icse Borichte 34, 3600 [1901]. 




