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welche sich mit Eebhnfligkeit mit dem Brom verbindet. Rs 
ist mir wahrscheinlich , dafs diese Flassigkeit gebromtes Va- 
lerylen ist , welches aus der Bromverbindung des Valerylens 
eben so entsteht, wie das gebromte Amylen aus der Brom- 
verbindung des Amylens, und dafs, wenn man ea wiedenun 
der Einwirkung alkoholischer KalilCsung unterwirft , ee HBr 
ausscheidem und sich zu einem neuen Kohlenwasserstoff C,& 
umwandeln mufs, welcher H, weniger enthalt, als der ur- 
epriingliche Kohlenwasserstoff, das Ainylen. Mangel an Sub- 
slanz hat mich verhindert , diese Untersuchungen zu verfolgen, 
welche ich fortsetzen werde, sobald ich iiber eine neoe 
Menge Valerylen verfiigen kann. 

Ueber Everniin, Pectin und eine neue 
glycogene Substanz ; 

von Dr. Fr. Stade. 
- 

Ueber Everniin. 

Jene glycogene Substanz, welche ich im vorigen Jabre 
darstellte und Evemiin nannte *) , habe ich etwas genauer 
untersucht und ich theile dss Resultat meirier Untersuchung 
im Nachstehenden mit. 

Das Everniin bildet ein gelblich-weifses Pulver, welches 
anter dem Mikroscop ganz amorph erscheint. Es ist ge- 
schmack- und geruchlos, quillt im kalten Wasser aof und 
16st sich sehr leicht in demselben beim Erwarmen. In Kali- 
und Natronlauge, so wie in verdiinnten Siiuren ist das Everniin 

*) Henle nnd Pfeufer’s Zeitschrift. 
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sehr leicht Mslich, unldslich dagegen in Alkohol und Aether. 
Aus der wiisserigen, dkalischen und sauren Liisung wird es 
durch Alkohol und Aether, aus der wiisserigen durch neu- 
trales essigsaurcs Bleioxyd und Ammoniak gefiillt Letztge- 
nannter Niederschlag ist in Essigsaure 18slich. Der Eisessig 
schlagt es ebenfalls aus der wasserigen Lbsung nieder, wenii 
e r  , wie bei den Clycogenlbsungen, im grofsen Ueberschub 
zugesetzt wird. Das Everniin besitzt die Eigeiischeh Schwe- 
fclblei und schwefelsaures Bleioxyd in Lbsung zo hnlten. Das 
Schwefelblei wird auf Zusatz von Kalilauge wieder ausge- 
scbieden. )lit Jodtinctur, eben so rnit der Liisung von Jod 
in Jodkalium erhalt man keine Reaction anf Everniin. Ver- 
diinntt: Sluren fuhren cs schr schnell in Traubenzucker iiher, 
Speichel scheint ohne Einwirkung auf Everniin zu sein. Die 
wiisserige Lijsung des Everniins besitzt eint! opalisirende Fir- 
bung und jc nach der Concentration eine mehr oder weniger 
sclileimige Consistenz. 

Urn die procentische und atomistische Zusnmmensetzung 
des Everniins mijglichst genau festzustellen, habe ich zwei 
Elementaranalysen , die mit alleri Cautclen ausgefiihrt wurden, 
von demselhen gemacht: Die erste ergab in 100 Theilen vbllig 
getrockneter Substanz : 

35,8 Kohlenstoff 
1,2 Wnsserstoff 

57,O Ssuonrtoff -- 
100,o. 

Die zweite Analyse stimmte mit der ersten bis auf einige 
sehr geringe Difl'erenzen vollkommen iiberein. Sie ergab in 
100 Theilen getrockneter Substanz : 

8 5 3  Kolileostoff 
7.6 Wasserstoff 

56,9 Sauerstoff -- 
100,o. 

Zieht inan aus diesen procentischen Zahlen das Mittel, 
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so wird sich ohne viel Zwang die Formel C1sti14014 fiir das 
Everniin daraus berechnen lassen. 

Das Everniin kann dargestellt werden durch Auskochen 
der Evernia Prunastri. Diese Methode ist jedoah zu weit- 
ltiufig und miihevoll. Eine leichtere und bequemere Ge- 
winnungsart stiitzt sich auf die Ldslichkeit der Subatane 
in Kati- oder Natronleuge. Man ubergiefst eine Quantitit 
der Flechte mit verdiinnter Kali - oder Natranlauge , Itifst 
dieselbe mit der Flechte bei gewdhnlicher Zimmertemperatur 
so lange in Beriihrung, bis sie eine dunkelgriine Piirbung 
angenomnien hat, und filtrirt sie ab. Die Plussigkeit enthilt 
neben dern Everniin den Fatbstoff der Flechte. Giefst m m  
die hmreichende Quantitat Alkohol zu, so fillr die glycogene 
Substanz in Form von brhilichen Flocken nieder, die man 
durch wiederhohes Aufl6sen in Wnsser, d u m b  Kochen mlt 
Thierkohle and Behandeln mit Alkohol oder Adher POTI dem 
Farbstoffe reinigen kann. Zugleich niit dem Everniin scliei- 
den sicb einige in blkohol unlosliche Salze aus. Diese ent- 
feral man am Besten dadurch, dafs man die wisserige Erer- 
niial6mg bei gewirhnlicher Temperatur cine Zeit lang 
steben ldfst, wormf die Salze herauskfystallisiren. Man 
trocknet die gereihigte Substanf bei gelinder W b n e  und 
zerreibt sie getrocknet in dnem Mcrser, wotaof man ein 
Pulver von gelblicli - weifser Farbe erhilt. Das Evemiin, 
dargestelll aus der Flechte, die im Spatherbst und zu Anfang 
des Winters gesammelt wurde, scheint nach meinen Unter- 
sachangen weder id Bezng auf seine Reactionen, noch auf 
die Quantitlt seine$ Vorkommens in der Flechte ron dem- 
jenigen abznweichen, welches eur Zeit des Friihlmgs and des 
Sommers aus derseben gewonnen mrde .  

Was das Vorkommm des Eveltrihm betrimt, so ham ich 
bb j W b  dm SO viel sagen, dltfs es ein Hauptbcstandthd der 
Evertlia Brunmi , einer sllgemeln verbreiteten Flechte bt, 

i6 * 
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welcbe je  nach der Gegend in verschiedenen Spielarten 
vorkommt. Ob es auch in der Borrera ciliaris vorhanden ist, 
d. h. ob jene glycogene Substanz, die ich aus der Borrera 
ciIiaris dargestellt habe, welche dieselben Reactionen wie 
das Everniin zeigte, mil diesem letzteren identisch ist, oder 
ob beide sich noch durch gewisse Reactionen von einander 
unterscheiden , babe ich bis jetzt nicht untersuchen k6nnen. 
Eben so wenig krnn ich bis jetzt Ober das Vorkonimen des 
Everniins in anderen Pflanzen Auskunft ertheilen. 

Vergleicht man nun das Everniin mit einer jeden anderen 
glycogenen Suhstanz, so Gndet m a n ,  dafs es allerdings die 
meisten Eigenschaften mit den anderen glycogenen Substanzen 
theilt, dafs es aber mil keiner von ihnen identisch zu setzen 
ist. Ich habe seine differenzielle Diagnose scbon friiher an- 
gegeben, wefshalb ich sie hier iibergehe. So vie1 aber sei 
nochmals gesagt, dafs es nach den Unttmuchungen , die ich 
wieder mit demselben sorgfaltig angestellt habe, uZs eine 

fur sich dastehende Substane zu betrachten sei. Seine m8g- 
licherweise giinstige Wirkung bei Bleikrankheiten , wegen 
des Suspendirtwerdens des Schwefelbleies bei seiner An- 
wesenheit, sei hier nur nochmals angedeutet, weil die Sacbe 
theoretisch betrachtet doch Werth zu haben scheint. Etwas 
naher er8rtert habe ich sie schon friiher, wefshalb ich hier 
nich weiter darauf eingehe. 

Stud 6 ,  i i b n  Evemiin, PeceOh 

Ueber Pectin. 

Die wichtigsten Arbeiten iiber das Pectin sind noch immer 
die Abhandlungen von 0 ra  c on n o t und F r em y (diese An- 
nalen XXXV, 3181, obgleich sie bereits vor einer Reihe von 
Jahren erschienen. Die benannten Arbeiten bilden noch 
immer den Ausgangspunkt fiir die Untersuchungen iiber diese 
Substanz und deren Derivate und sind mit einer Grfindlichkeit 
bearbeitet, dais es rnir kaum mcglich war, noch etwas Neues 
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hinzuzufiigen. Did wichtigsten Angaben von Bra c on n o t 
und F r  emy habe ich nur bestiitigen, weniges berichtigen 
k6nnen. Einige Zeit spater als diese Arbeiten erschien eine 
Abhandlung von C ho d n e w (Pectin, Pectinsiure und Meta- 
pectinslure, diese Annalen LI, 355), die ebenfalls werthvolle 
Angaben uber das Pectin und seine Siiuren enthalt. Icb habe 
die benannten Arbeiten im Grofsen und Ganzcn einer Unter- 
suchung unterworfen und bin dabei zu Resultaten gelangt, 
die in den meisten Punbten mit denjenigen der drei Porscher 
ubereinstimmend waren, in einigen jedoch von jenea ab- 
wichen. 

Nach meinen nochmaligcn Untersuchnngen ist das Pectin 
eine weifse, geschmxk- und gcruchlose Substanz, die unter 
dem Mikroscop keine Organisation zeigt. Es ist leicht liislich 
in Wasser, Alkalien und SBuren, unl6slich dagegen in Alkohol 
und Aether. Seine wiisserige L6sung hat eine opalisirende 
Farbung, seine Lbsung in Alkalien und Sluren ist farblos. 
Aus der wlsserigen L6sung wird es durch Alkohol und 
Aether so wie durch basisch - essigsaures Bleioxyd gcfdlt. 
Neutrales essigsaures Bleioxyd fallt das Pectin fur sich nicht, 
wohl aber auf Zusatz von Amrnoniak. F r e m y  giebt an, dab  
die wiisserige Pectinlasung durch langeres Stehen die Eigen- 
schaft erlange , init neutralern essigsaurem Bleioxyd einen 
Niederschlag zu geben. Diese Angabe kann ich nicht besta- 
tigen. Ich habe Pectinldsungen acht Tage und langer an 
der Luft stehen lassen und imrner nur mi1 neutralem essig- 
saureni Bleioxyd uiid Amnioniak einen Niederschlag hervor- 
bringen k6nnen. Die Bleioxydniederschlhge sind in Essig- 
siiure oder iii Natron- und Kalilauge ldslich, nicht aber in 
Ammoniak. Schwefelsaures Kupferoxy d fallt das Pectin aus 
wiisseriger Lasung eben so wie basisch - essigsaures Bleioxyd; 
dieser Niederschlag ist ebenfalls in Kali- oder Natronlauge 
liislich. Jod bewirkt keine Reaction auf Pectin, auch nicht 
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die L6sung von Jon in Jodkalium. Durch verdiinnte Sauren 
wird daa Pectin nicht in Traubenzucker umgewandelt. Eis- 
essig bewirkt in der wiisserigen LBsung keinen Niederschlsg, 
aueh dnnn nicht, wenn er im groben Ueberschufs zugesetzt 
wird. Schwefelblei u n d  schwefelsaures Bleioxyd werden bei 
Anwesenlieit des Pectins nicht in LBsung geha1ten.- Was die 
Einwirkung von Siiuren auf das Pectin betrim, so wird letz- 
term , nach C h o d n e w’s richtiger Angabe , durch Salzdaure 
rosenroth gefarbt , eben so durch Schwefelsaure. Salpeter- 
saure bewirkl in Pectinlosungen einen leichten weihen Nie- 
dersclilag, der Schleimslure sein soll. Fr  em y erhielt diesea 
Niedersclilag beim Erhitzen der Pectirrlosung mit uberschiis- 
siger Salpetersaure. Man ksnn ihn aucli erhalten oline zu 
erhilzen , wenn man Pectin in Beriihrung mit Salpetersaure 
langere Zeit bei gewtihnlicher Temperatur stehcn laifst. 

Die Angaben von B r a c o n n o t  und F r e m y  in Betreff 
der Einwirkung von Al?;.aliea auf das Pectin und die Pectin- 
saure habe ich bestatigt gefunden. Pectin verwandelt sich 
sehr bald, mil Alkalien in Beriihrung gebracht, in Pectinsaure 
(B r a con  not), und diese, durch weitere Behandlung mit Al- 
kalien, in Jlctapectinsaure (Fremy).  So weit ich die Ei- 
genschaften beider Sluren habe priifen kijnnen, kann ich die 
Angaben voii B r a c o n n o t  und F r e m y  uher dieselhen be- 
stiitigen. Die von C h o d ne  w angegebeiie pcctinige und 
Ueberpectinsiiure habe ich leider aus Mange1 an Zeit weder 
auf ihre Existenz, noch auf ihre Eigeiiscliaften untersuchen 
khnen.  

Urn das Pectin darzustellen kann man verschiedene Wege 
einschlagen. 

B r a c o n n o t  gewann das Pectin aus Aepfeln u. s. \v. 
dadurch, d d s  er deli Saft derselben durch Kochen voii deli1 
vcgetdbilischen Eiweifs befreite uiid das Filtrat iiiit AIliohol 
versetzte. Durch wiederholtes Auflijsen in Wasser und FIllen 
niit Alkohol erhielt er das Pectin rein. 
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Eine bequeme Darstellung des Pectins stiitzt sich auf 
die FCllbarkeit desselben durch besisch - essigsaures Bleioxyd. 
Diesc Art der Gewinnung sichert nucli zugleich im hohen Grade 
vor der Beimengung anorgnnischer Bcstandtheile. Ich habe mir 
das Pectin aus weifsen Ruben dargcstellt und zwar in fol- 
gender Weise. Eine Quantitiit fein geriebener Ruben wwde  
wit destillirtem Wasser ubergossen und einige Stunden bei 
gew6hnlicher Temperatur stehen gelassen. Die darauf au&- 
geprefste triibe Fliissigkeit wurde durch einmaliges A& 
wallen auf dem Feuer von dem Eiweifs befreit und filtrirt. 
Sie war jetzt klar und opalisirend. Ich vcrselzte sie alsbald 
mit basisch - essigsaurcm Bleioxyd, worauf sich Pectinbleioxyd 
neben einer Quantitiit von schwefelsaurem Bleioxyd in Form 
eines weifsen Niederschlages ausschied. Dieser wurde ab- 
filtrirt und nachdem e r  mil einer hinreichenden Quantitiit 
Wasser ubergossen war,  durch Schwefelwasserstoffgas zer- 
setzt. Das Pectin ging dabei, indem es sich von dem Blei 
trennte, in Ltisung und wurde aus derselben, nachdem sie 
hinlanglich concentrirt war, durch Alkohol gefiillt. Abliltrirt, 
getrocknet und zerrieben stelltc das Pectin eine Substanz von 
oben beschriebener Beschaffenheit dar. 

Setzt man zu der urspriinglichen PectinlBsung neutrales 
essigsaures Bleioxyd anstatt des basischen, so erlialt man 
ebenfdls einen weifsen, aber nicht so voluminiisen Nieder- 
schlag, der kein Pectin enthalt, sondern neben dem schwefel- 
sauren Bleioxyd eine Verbindung von Bleioxyd mit einer 
g&q'/enen Substanz, von welcher ich nnchher noch einiges 
erwiihnen werde. 

Eine weitere Methode, durch welche man ebenfalls sehr 
reines Pectin erhallen kann, ist folyende : Man dainpft das 
urspriingliche von Eiweifs befreite Filtrat bis zur Syrupdickc 
ein und setzt Alkohol zu. Es fallt neben einigen in Alkohol 
unl6slichen Salzeii das I'ectin und die eben erwahnte gly- 
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cogene Sobstanz ans. Alles Gefillte lbst man in Wasser aof, 
reinigt das Pectin und die glycogene Substant durch Kochen 
mit Kohle von dem ihnen anhlngenden Farbsloffe und liifst 
aus dem Filtrate die Salze herauskrystallisiren. Hat man die 
Lbsung von diesen letzteren befreit, so behandelt man die- 
sdbe mit etwas verdiinnter Schwefelslure , wodurch die gly- 
cogene Subslanz in Zucker verwandelt wird und somit die 
Eigenschan verliert , durch Alkohol gefdlt zu werden. Setct 
men also jebt Alkohol zu, so fall1 das Pectin allein aus. 

F r e m y deutet an, dafs man vielleicht vollkommen reines 
Pectin auf folgende Weise erhalten kiinne : Man solle un- 
reife Friichte so lange auswaschen, bis sie keine saure Re- 
action mehr zeigten und bis ailes Lbsliche gelbst sei. Setze 
man jetzt Schwefelstiure zu, so bilde sich wieder Pectin und 
diefs sei wahrscheinlich ganz rein. Die aprioristische Annahme 
Frem y's habe ick besttitigt gefunden. 

lndem ich Pectin, welches auf diese Weise drrgestellt 
war ,  verbrannte, blieb enlweder gar keine, oder dach nrir 
aufserordentlich wenig Asche zuruck. - Was nun das Vor- 
Rommen des Pectins betrifft, so is1 es eine allgemein bekannle 
und begriindete Thatsache, dafs es sich in vielen Fruchten 
und zwar am Meisten zur Zeit der Reife findet. Ueber das 
Entstehen der Substanz aber in den Fruchten ist man im 
Zweif'el gewesen. Man wuhte, dtth die Substanz in den un- 
reiren Friichten nicht vorhanden ist, dafs sie aber nach und 
nach, je  mehr sich jene der Reife ntihern, in denselben ent- 
steht und dafs die Friichte zur Zeit der Reife eine aufser- 
ordentliche Menge von Pectin enthalten. Den Grund des 
Entstehens und der Vermehrung der Siibslanz sucht Pr e o y 
in folgenden Vorglngen : Es sol1 nach ihm in den Friichten 
eine in Wasser unlijsliche Substane vorhanden sein, die sich 
durch Siiuren sehr schnell in Pectin verwandelt. Er gab 
diesel Substanz keinen Namen, weil er  sie nicht isoliren 
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kmnte. In den nnreifen Friichten nun kann die Siure, die 
eich in den Zellen befindet, wegen der dicken Wtinde der- 
selben noch nicht auf die aufserhalb der Zellen liegende 
,,griine, ziemlich conskente Yaterie' einwirken ; spiiter aber 
kommen beide dadurch, dafs die Zellen gr6fser und defshalb 
diinnwandiger werden , in niihere Beriihrung mit einander, 
bis die Zellenwiinde endlich zerreifsen und ihren Inhalt frei 
nach anfsen entleeren. Dnrch letzteren Vorganp kann die 
Saure unmittelbar auf die unl6slichs Naterie einwirken und 
sie in das 16sliche Pectin verwandeln. Die unl6sl'iche Materie 
kann , wie F r em y angiebt , keine Cellulose sein , weil diem 
mit Stinren ein solches Verhalten nicht zeigt. - Wenn man 
die Bwchreibnng von F r e m y  bis hierher liest, so glaubt 
man nieht, dafs er an dem Vorhandensein dieser unl6slichen 
Materie von organischer Beschaffenheit zweifelt. Spiiter aber 
Iiifst er selbst Zweifel daran aufkommen, indem er sagt, dafs 
diese nnl6sliche Materie wohl weiter nichts ware, als Pectin 
an Kalk gebunden. Er habe namlich, wenn er Sauren zu 
dieser unl6slichen Materie setzte , vie1 Kalk in der Fliissigkeit 
gefanden. 

Diesen Versuch F r  e m y's ha be ich wiederholt und zwar 
rnit demselben Resultate. Da mir keine unreifen Friichte bei 
jetziger Jahreszeit zu Gebote standen, so half ich mir in 
folgender Weise. Ich wusch fein zerriebene reife weifse 
Riiben so lange init Wasser aus, bis letzteres farblos ablief 
und sich keine Sake mehr in demselben bcfanden. Setzte 
ich jetzt zu der mil frischem Wasser ubergossenen Blasse 
Schwefelsaure, so nahm das Wasser nach und nach cine 
schleimige Consistenz Rn und sowohl Peclin als Kalk waren 
leicht nachzuweisen. Der Pectin- urid Kalkgehalt des Wassers 
war aber im Verhaltnifs zu der Menge der angewendeten 
Substanz ein ziemlich geringer. Ich zweiflc nsch diesem 
Versuche nicht, dafs das Pectin in den Friichten urspriinglich 
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an Knlk gebunden vorkommt und dafs es durch Einwirkung 
einer Saure frei wird. Eine Substanz, wie man sie sich 
iinmer gedacht hat, ganz organischer Natur, die in Wasser 
unlirslich ist und durcli Ferrnente odcr sonstige Agenlien in 
das ldsliche Pectin iiberqelrt (Pdctose) , existirt nicht. Die 
unlirsliche Substanz, welche existirt, ist oryunisch - unuryuni- 
scker hTatur und l u fd  das Pectin duwh ehen einfachen che- 
m i d e n  Vorgang, durch das Hinzutreten einer Suure, frei 
wrrden. 

Dafs der Zucker in den Frikbten nicht aus dem Pectin 
hervorgeht, davon hat sich schon F r e  m y  iiberzeugt. Man 
mag Pectin mit vardiinnten Sauren behandeln so lange man 
will, man erhalt keinen Zucker. C h o d n e IV dagegen spricht 
sich mit voller Bcstimmtheit dahin aus, dafs das Pectin in 
Zucker iiberginge. Einen eigentlichen Grund dariir giebt er 
aber selbst nicht an. Er lufsert nur, dafs es nicht anders 
denkbar sei, dafs das Pectin sich in Zucker verwandele, da man 
keine anderen Substanzcn in den Friichten habe, aus welchen 
derselbe hervorgehen konne. D a t  C h o d  n e w hier im Irr- 
thunic ist, brauche ich wohl kaum zu erwlhnen. Ich will 
nur an das Amylum und die Glucoside erinnern. Er spricht 
allerdings das Amylum t l v n  Riiben eb; daniit begeht e r  aber 
einen neuen Irrthum. 

Ueber die Zuckerbildung in den Friichten habe ich keine 
weiteren Versuche gemacht, wefshalh ich nicht niiher darauf 
eingehe. Ich wollte nur C h o d n e  w's 'Ansicht als nicht 
stichhaltig dargestellt haben. 

Was iiun noch die gZycoyens Sitbstattz betrifn, welche 
ich schon oben erwihnte, so kann ich nur Weniges davon 
sagen, da ich sie noch nicht fur sich dargestellt habe, son- 
dern n u r  aus einigen Reactionen auf ihre Existenz und auf 
ihre Eigenschahen schliefsen koiiide. Die wenigen Eigen- 
schaften, welche ich bis jetzt an ihr erkantit hahe, sind folgende : 
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Sie ist leiclit IBslich in Wasser, unlaslich aber in Alkobol. 
Sie vcrwandelt sich leieht mil Schwefelsiure behandelt i n  Zucker, 
wird mit neutralem essigsaurem Bleioxyd gefallt und zeichnet 
sich besonders dadurch aus, dafs sic mit Jodlinctur eine sehr 
scltiine uiolette Farbe giebt. 

Diese Substanz scheint eine eigenthumliche zu seia, de 
icb nicht wiibte , bei wclcher anderen glycogenen Substonz 
icb alIe diese Eigenschaften anbringen kdnnte. In allen 
weifsen Ruben scheint sic nicht zu existiren, da ich. mancbe 
aatraf, bei deren wasserigem Auszuge Jod ohne Einwirkung 
blieb. Ob d i e m  Auszug wirklich dio Substanz nicht enthielt, 
oder ob sich dieselbe bereits durch irgend einen cbemisphen 
Vorgang in Zucker verwandelt halte, kann ich zur Zeit nicht 
entscheiden. 

W i i r z b u r g ,  iin Februar i864. 

Mittheilungen IUS dem organischen Labora- 
torium des Gewerbe-Tiistitiltes in Berlin. 

111. Notiz tiber die Eiriwirkung von Phenylslure 
und Anilin auf Harnstoff; 

von Atlidf Llneyer. 

Beim Erhitzen ciner Saure mit I-larnstoff entsteht im All- 
gemeinen das eritsprekhende Aniid, indern das austretende 
Wmser mit dem Harnstoff kohlensawes Amrnoniak bildet. 


