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Chemisch-physidogische Un tersuchung uber die 
Flechten; 

yon W. Knop. 

Ueber die Flechten sind schon frcher verschiedene Cntcr- 
suchungen vorgenomiiien worden die besondcrs uuf die fur 
technische oder rnedicinische Anwendwigen merliwiirdigen Arten 
dieser Familie, oder auf die aus dieseit dargestellten, als Farbe- 
nralerial benulzten Sbffe selbst gerichlet waren. Von nicht 
geringeni lrileresse scheint es zu seyn, eine moglicht grofse 
Anzahl von verschiedeiien Flwhterr mit Beriickicliiigung der 
Pflanzenphjsiologie zu untersuchen iridem man bei der Ein- 
fachheit drr Orgmisaiiori dieser Gewichse erwartcri diirfie, 
weniger Schwieriykeiten beseitigcn zu niiissen , als bei hiiiier 
organisirten , urn aus den cherriischen Eigenschaften urld den 
Umw.untllutigen der Vegetationsproduck einen Schltds auf die Be- 
deuluiig dcrselben fur die Oelioiiornie der Gewachse ziehen zu 
konnen. Irt Bvzic-hung a d  den Urnfarig dieser Arbeit is1 be- 
wits von den Herren Dr. Roch lede r  und H e l d  t in ilver, 
Bd. SLV11I S. 1 dieser Annalen erscbiencricn Ahhandiung das 
Nolhige iiiitgctheilt , und es ist dasellist bcreils he ixrht  , dafs 
ich im Laboralorium des Herrn Prof. !‘J 6 h l e r  niif eineni an- 
dereri Tlieile derselben Urilersuchung i;:sttii%gL sc 1 .  Wihretld 
jene Clierniker die ZersrlzungsprodueiE del. Lecaiiorsiiue, dio 
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Flechlenfaser und mehrere verschiedene Species yon Flechlcn 
untermchten war ieh vodiglich mil; der  UnteftPchwg des- 
j-en Stoffcs, der in jener Abbandlung niii dem Namen Us- 
nein bezeichnet ist, beschiifligt, welchen Nemen ieh in Beziehnng 
auf die Gattung, in k e n  S p i e s  ich sie zuerst (and, vorge 
schlagen halte , und welcher derselbe Stoff ist, den jrne Che- 
luiker auch in der CIadmia rangiferina, Parmelia huforacea m 
den Ramalinen, so wie ebenfalls in der Usnea barbaIa, die icb 
hier zur DarsteIlung dieses Stoffes fiir die Untersnchwg bisher 
vonupveise anwandte , aufgefnnden hatten. Die Untersuchung 
dieses Stoffes, der, wie weiter mien folgen wird, sehr verbwi- 
tet in der Familie der FlecLen ist, mag demnach zuerst hier 
abgehandelt werden. Da er sich zu Basen entschieden wie 
eino Siiure verhaIt, so schlage icb den R’arncn Usnifilltane d&r 
vor. 

Zur Darstellung der Usninsiime habe ich bisher angewandt: 
U s n a  florida H e m .  U. hirta Hoffm. U. plicata Fries. lich. 48, 
i5r welche F m e n  sick in Baiebung aaf die Quantiliil dieses 
Stoffes keina merklichea Yerscbiedenheiten heraussfellten , w i g  
wold zu verschiedenen Jahreszeiten und von verschiedenen 
Standorten die Flechten gesanimelt wnrden. Die Flechten wm- 
den gexhnitten, mehrere Tage mit Aether hi gewcihnliehet 
Temperatur macerirt, der Aether abfiltrirt und bis auf eLen 
geringen Rilckstand abdestillirt, welcher mit etwas Alkohol ver- 
selzt , beim Erkaltea diesen K6rper in feinen, schwefelgdben 
Krystallen fallen lafst, die man darch Waschen mit heifsem Al- 
kohol soejeich rein erhalten k m .  

Auf diwe Weise erhiilt man die Usninsliure in prismti- 
schen Krystalllen, von einer rein schwefelgelben Farbe. Die 
Krpalle sinrl sprde und biMen zerrieben ein etwas blafseres 
Plilver, das sehr elelitrisch ist, sie schmeizen bei 200° C. zu 

einer gelbcn durchsichtigen , harzghnlichcn Fliissigkeit , die sicli 
beini Erstarren wiederum ganz ode zuin Theil zu Kryslallen 



zusammenzkht Bei etwas erhahter Tempemtnr zersetzt sio 
sich , unter Entwickelrmg eines, die Athmungsorgane heftig an- 
greifenden entmimllichen Dampfes, von eigenthiunlichem Gemch 
Der Dempf setzt an kalle Kiirper unveriinderte Krystalle yon 
Usninsiiure wieder ab, die man bei zweckmifsigtx Vorrichtung 
in wfseren Krystaliprismen und Bhlltern von derselben schwe- 
felgelben Farbe erhaken kann Die Temperatur, wobei die 
Sublimation eintritt, liegt nahe iiber dem Schmelzpunkt und fdlt 
mit derjenigen, bei welcher sich die Usninsiiure zersetzt, fast 
asammen, weniptens konnte ich bri Sublimationsversuchen die 
theilweise. Zersetzung eines Riickstandes nicht verhtiten. Dieser 
Riickstand ist eine glanzende, sehr schwer verbrennliche Kohle. 

Gegen Wasser verhalt sich die Usninsiiure wie ein Han, 
sie benetzt sich damit nicht Gewiihnlicher Alkohol kst halt 
k a m  etwas davon auf ,  siedend so wenig, dafs nian die Kry- 
stalle ohne rnerklichcn Verlust damit waschen kann. Yon 
Aether wird sic hei gewiihnlichcr Temperatur nur  schwer tind 
lanpam aufgelost, sicdcnder Aellier liist sic betriichtlich auf und 
setzt sie beim Erkalteii in schwefelgelben , durchsichtigen Kry- 
stallen ab. Erhalt man die Siiure auf irgend cine Art, wie z. 
B. durch Zersetzurig eines ihrer Salze iri ciner Flassigkeit, 
worin die Sore  selbst schwer 16slich oder unlitslich ist, in 
sehr feiner Vertheilung, so kann ihre Farbe oft fast neifs er- 
scheinen, untrr allen diesen Urnslaadeii niniiiit sie die schwefel- 
geibe Farbe wieder a n ,  wenn nimi sie durch Auflosen in 
Arlher und Abdestilliren dessclbtln in griifseren Krystallen zu 
erhelten sucht. In siedendem Terpentiiiol , in heifsen, fetten 
W e n  lost sie sich gleichfalls uiid lirystullisirt beim Erkalten 
niit unvcra'ndttrter Farbe heraus. Deninach murs man die 
gt&e Farhe ais der UsninsPure eingenthiimlich betrachten , wie 
es such die weitere Uuiersucliung dcr Salze bestatigt. 

In concentrirten Aufldsungen drr iitzenden Albalicn lost 
sich die Usninsaure besonders leicht beiiii Ermhnen auf und 
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bilde! damit die Salze, die weiler uden bmhrieben sind, abet 
hoi Ueberschufs son Alkali hahen diese  Sslze noch mehr als 
an und fur aich die EigenschaR, die Sure  an der Lull in eigen- 
thiimlirhe, gef~rbte Stoffe zu verwandeln. Wendet man eine 

concentrirte Aehkalilauge an ,  so sieht man, wie beim Bhilzen 
von cler Oberbche der Flfissigkeii tief carminroth gefarble 
Streifen niederflicfsen, setxt inan dieses Erhitzen so lange fort, 
his die Fltissipkeit lief dunkel roth gefsrbt erscheint, und siittigt 
man init Essiqsiure, so erbiilt inan einen yddgelben, flockigen 
Niederschlag, tier in AIkohol mit gelber Farhe liislich ist, und 
nach Verdunsten desselben ainorph m d  pulverfijrmig zunick 
hleibt. VerdLnnle Aetzkalilauge liist ihn wirdcrum mit camin- 
rother Fwbe, die durch SchwefelwasserM riicht merklich veriin- 
Jert wird. Dieser goldgelbe Korper scheint die Verbindung 
eines carniinrothen Farbestoffes mi; Wasser 20. seyn. Erbitzt 
man ihn namlich bis zum Schmelzen, so erh& men eine car- 
minrothe Massc, die sich in concentrirter Schwefelsiure mit schdn 
rother Forbe auflijst, woraus derselbe bei Zusatz von Wasset 
wiederum mit goldgelber Farbe geGllt wird. Uebergiefst man 
diesen goldgrlhen Khrper vor dem Schmelzen mit concerilrirtcr 
Schwefelslure, so erhiilt man schmutzig olivenfarbene Misungen. 

Setzt man die Einwirkung des Aetakdis aof die Usnin- 
siiure ILnger fort, so erhrilt man beirn Neutralisiren imrner mehr 
braune Fillungen, endlich eine fast schwarze, theerartige Massp, 
die zu einem schwarzen, klebenden Kiirper eintrocknet. 

Wendet man AmmoRhk an ,  so erhalt man einen tihnlichen 
Verlmf der Venvandlungen der Usninsiiure, aber sie gehen vie1 
langsmer sor sicb, und es sind in der Flussigkeit, die ehes- 
falls eine rolhe, aber inehr weinrothe, RIS carminrothz Fahe 
nncli melircren Tagen an der LuR annirnult, sfets gemengfe 
Verbindungen verschieden oxydirler liarper vorheoden , deren 
Trennunp nur bei Bearbeitung piifserer Messen zu hoffen ist. 
Nach lingerer Einwirkung des Ammoniohs erhllt man einen in 



dsr wiferigen Flbssigkeil nach Verdampfen des uberschiissigm 
Arninoniaks zuni Theil l&lichen, rothbraunei: Farbestoff, der die 
Auflbsung dunkel weinroth fivbt. Diese Aufliisungen wwden, 
wie bei der in Aebkalilauge auf ahnliche Weise erhaltenen 
gefarbten Flhigkeit , durch Schwefelwasserstoff uiinerklich 
veriindcrt. Durch dieses Verilalten, sa wie durch die Art der 
Enlstehung, wobei Ammoniak unwentlich, is1 der aus det 
LisninSure enlstehende rothe Farbestoff von dem u s  dern Orcin 
Hhgwleitelen verschieden 

Zur Darstellnng h e r  rothen Farbestoffe mufs man die 
Usninsiiuredurchw rein anweodem; ban# von den Harzen, die 
fiie in den Flechten begleiten, noch eine geringe Quanlitit an, 
so erMt man in dim Fallen unrein olivenfvrbeoa bis braune 
AuWmgon und Niederschliige. 

Das Verhvlten der SBure UI koblensauten Alkalien wurds 

benutzt, um die Salze, die sie bildet, darntellen, und in Ver- 
bindong mit den durch die Elementaranalyse erhdtenen Zahlen 
die Formel und das Atomgewicht derselbcn feslzustellen. Die 
wasserlialtigm neutralen Salze h e r  Saure init den Alkatien 
sind in gr6beren Krystellen farblos, in kleinen und unvollkoin- 
menen weifs und seidanglanzend, im WESSM schwer, in  Alkohoi 
leicbt loslich. Dap K&& erhalt man, wenn tlie Sh re  auf 
obige Wake mit Aelher dargestellt ist , oder iiberhaupl., wenn 
sie VOII den mit ihr in den Flechten zugleicb vorkornmenden 
Hanen befreit ist, unmittebar durch Kochen einer AuQiisuog 
von kuhlensaurem Kali iin Ueberschds nit der zerriebenen 
Gure. Da dieses Salz schwer loslich ist, so krystallisirt es 
beim Erkalten sogleich heraus und kann durc’u Umkrystallisiren 
leicht gereinigt werden 

Durcli freiwilligc Krystalliscrtiori YUS wafsrigent .4lkoliol 
kann inan dieses Salz in  groben Krystat!en erliaiten. War die 
Saure mil den obeilgenatinten Harzen verunreinigt, so verhin- 
dern dicsc die iirystallisakon und bexhleunigen dadurch die 



ioB K w ~ .  clrmrid-phpdogische UnleMuchwq 

Oxyd&a dieser Siiure. In diesem F a h  gelingt die Darsteilung 
am IeicbIesh, wenn msn die Siiure mil trocknem Kalihydmt 
msammenreibt und dieses Gemenge in nicht so grofsen Por- 
tionen, dafs die Fliissigkeit sich merklich erwlrmt, in cin Wns- 
8er & n e t ,  in welches man fortwahrend einen Strom Kohlen- 
s&ue leikt. Ins Ueberschufs hineingeleitete Kohlensaure zer- 
sebt das gebiidete Kelisalz nicht. Man erhalt wihrend dieser 
Operation, sobald das Aelzkali neutralisirl ist, das Karlisalz 
in feincn Schuppen krystidlisirt, die man durch Umkrystaliisiren 
reinigt. Indessen is1 cs OR sehr schwer,  auf diese Weise das 
Salz v8Iiig weirs zu bekornmn, beim Erhitzen bis zuc Aullcisung 
des gebildelen Salzes bilden sich &M OR die oben erwahnlen 
r o h n  und braunen Zarsetzuirgsproducte, die harllllickig diesen 
Salzen irnhiingen. Das auf eine dieser Weisen dargeslellte 
Salz e&lt in diesem Zustande Kryshllwasser, es is1 das 
bestsndigste unter allen und eignd sich am besten, un die 
Erd - und Metalloxydsltlze durch Wechdzersetzung d a r t W e L  
len. Die Aufltisung dieses Sakes in Wasser schauint wie eine 
Seifenlbsung, nur bei u b e n n i f s i p  Verdiinnung Gngt 8s an, 
sich zu zersetzen, indem sich Flocken eines s a u r m  Sakes; au8r 
sheiden.  Da das Salz bei seiner schuppigen Beschaffenheit 
vie1 Wasser e i n x h l k k l  und, wio aUe idwigen Salze, das liry- 
stallwasser leicht bei gewcihnlicher T e m p e r a b  verliert, so 
konnte der Wassergohalt nicht mit Sicherheit ermitteit werdeo 
0,457 des bei 1 0 0 0  getrockneten Kalisalzes gab bein Gliihm 
und nachherigem Behandeln des Riickstandes mit kohierlsauren~ 
Ammoniak, 0,074 kohlensaures K8li = c),O%6 k’dli = if,& 
Procent 

Dat Natroffmls verhiilt sicli dem Kalisalz durchaus ahrtlidr, 
aber es zersetzt sich vie1 leichter, und die S u r e  vm~r3rlelt 
sich scbneller in jene rothen nnd braunen Oxydelionsproducte. 
Auf dieselbe Weise wie das Kalisalz, erhjiIt man es durch 
&hen einer Auflbsung von kohlensaurern NaLron mit der Saure 



Wst man &as rloutrale Salz, welches man in sknfiruiig grup 
pirten, seidenglrinzenderi Krystallen aus der aikalischen Mukr- 
huge erhdt, in  Wasser auf, welches man bis zum Sieden w- 
bitzt, so scheidd sich eiri saures Salz in gelben Ftocken a=, 
die Flussigkeit schiiumt wie eine Seifenldsung, die abgeschie- 
denen Flocken oxydiren sich an der Lun schnell Setzt man 
ZIJ einer solchen heirsen Liking Alkohd,  so kiirt sich die 
Fliiesigkeit wieder, aber die entstandenen Zersetzungsproducte 
hindern die Kryst;rUisation und beschleunigea dadurch die Oxy- 
Jatiou der SCure. 

Das +4mneniuksda e r l l t  man, wenn mnn die reine Us- 
ninsiiure mil absolutem Alkohol iibergiefst und in dieses Gemenge 
einen St rm Ammoniakgas leitet, bis die Same gelost ist, beim 
freiwilligen Verdarnpfen des Alkohols in nadelformigen Krystal- 
h i .  Diese geben an hochendes Wasser Aniinoniak ab und 
scheiden die Saure in gdbweifsen Flocken rnit einem hartnickig 
zuriickgehahenen Antheil Ammoniak am. 

Uebergiefst man die gepulverte Sure  mit einer Ldsung 
yon kohlenseurem Ammoniak, so entsteht eiu saurea Salz, wel- 
ches in der Fliissigkeit. die liohlensaures Ammoniak enthait, 
unliislich ist. Wascht man aber das Salz mit Wnsser, so 
nimmt das Wasser , sobald das kohlensaure Amoniak, entfernt 
ist, davon auf und lifst, wie das obige Ammoniaksalz beim 
Kochcn wiederum weifsgelbe Flocken fallen, idem das Sala 
Amrnoniak verliert, IXst man die Ldsung in Wasser in die 
zuerst abgelaubnen, kohlensaures Ammoniak haltenden, Fliissig- 
keiten, fliefsen, so sclieidet sich die Verbindung wieder als 
hierin unlijslich aus. 

Bringt man gepulverte Usninsiiure in einem Becberglase, 
auf  dessen Boden sich eine Auflosung von kohlensaurein Am- 
moniak odet Aetzammoniak befindet, so an, dafs sie rmr einen 
feuctiteii Atmosphere von kohlensaurem odzr ltzendeni Ammo- 
niak ausgesckl ist, so verliert sia nach Iaqerer Einwirkunq 



ebenftrlls ihre gelbe Farbe, idem s ie  Ammoniak Juraes. ad- 
nimmt, welches sicti nacliher Dei Behandlong mit K d i  zu er- 
kennen debt. Gepen W~sser verhielt sie sirh in diesem Zu- 
stnnde wie die nit fliissigem, kohlensawem Ammoniak bdrtrndelte 
SHme. Erst nach sehr langer Zeit nimmt sie bei dieser Be- 
hsndlung eine braunrothe Farbe an. 

Die Salze der Usninslnre mit d a i  Erden- iind M e ~ l o x y d m  
sind in Wasser fast unloslich. Sie kiinnen siimmtlich durch 
FBIlung des Kalisalzes vermittelst der Aoflbsnngen neutrder 
Erd - und Metalloxydsalze leicht dargestellt werden. Sie xhei- 
den sich sogleich in aioorphen Flodien a b ,  die sich beim Er- 
hitzen meistens in mikroskopische Krystallkdmer zusammen zlehen. 
Mi! irn Ueberschufs hinzugesetzten FHllungsmitteln gehen die 
meisten leicht in heifsem Wasser lbsliche Verbindungen ein, die 
sich beim Erkalren wiederum zersehen und arnorphe Nieder- 
schlrige fallen lassen. Im Alkohol l6sen sicb die meisten, 
Aether zieht Usninsiiure ails , absoluter Alkohol scheint nur die 
wasserhaltigen Salze zu liken. 

Dm Bayhda ist unter diesen das ansgezeicbnetste. Da 
dieses Salz leicht rein erhdten werden kann, indem es deutliche 
Krystslle bildet, wenn man es unter Wasser erhitzt, oder wenn 
man es aus Alkohol krystallisiren Iafst , so wurden zwei Baryt- 
bestimmungen dainit vorgenornmen. Die angewandten Quan- 
tititen des Salzes wurden auf folgende Weise bereitet : 

I. Eine Auflosung des Kdisalzes i n  heifsem Wasser, die vdig 
klsr war, wurde so lange mib verdunnter, heifser Chlorbariuin- 
losung versetzt, bis letztere itn gerinpen. Ueberschufs vorhanden 
war rind die Fliissigkeit bis zuin Sieden erhilzt. Es lost sich 
n u r  ein Minimum und man erhalt einen bleadend weifsen, sri- 
dengldnzenden Niederschlag durch das krystallinische , wawr- 
haltige Barytsalz. Dieses rrurde abfltrirt und mit heifsein W a s  
ser ausgewrsrhen. Das Krystallwasser verliert dieses Selz, wio 
das h’alisalz sehr leicht, rind da es ebenfalls vie1 Wasser 
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aechanisd, eiusdhiefst , so konnte der Wassergehalt niclrt mit 
Sicherheit bestimmt werden. Ehitzt man d i e m  Sdz- bei der 
Verbrenrmng schr vorsichtig, so kann man den grbfsten Theil 
der Shre daraus hinweg sublirnircn , wodurch die Verbrennung 
sehr mkichtert wid.  Das so erhaltene Salz wmde bei loo0 
getrocknet : 

0,2998 dee trocknen Salzes g a h  h i m  Verhrennen einen 
Rlclcstand von kohlensaurem B a y ,  der nach der Behandlung 
mit kohlensaurern Arnmoniak 0,066 wog = 0,0513 Baryt = 
17,32 Procent. 

11. Auf dieselbe Weise, abor rnit dem Kalisalzc einer 
zweiten Bereitung dargestalltes Salz, wurde in starkem A4kohol 
gelost, und hieraus noch einmd kryskdlisirt, indern der Alkohol 
iin Wssserbade rerdampft ivurde. In der Mitte des Geftifses 
hatte gich eioe Eruste reiiier , gelblich woifser Hryslalle .ahge- 
setzt , die zur Analyse wnvandt wurden. 

0,329 des bei 1000 getrocknetes Salzes, gaben einenRlck- 
stand, der MCII Behandlung mit kohlensaurcm Ammoniak in 
0,074 kohlensaurem Baryt bestand = 0,057 Baryt = 17jU 
Procent. 

Das auf diese Weise mas Akohol krystallbMe S ~ Z  ist 
wwerfrei, es lost sich nach der Krystallisation nicht wbder irf 
Weingeist, wenn man es nicht vorher 19ngere Zeil mit beifsem 
Wasser behrcndelt, wohei es dam gewbhnlioh BChOn vethdert 
wird, und eine unreine , endlich braunrothe P a t h  ennhmC 
Schon wahrend des Abdmpfons des Alkohols im k v ~ e r b a d e  
oxydirt es sich, wo es an den Wiinden des W s e s  anh-ocbnet. 
Die iibrigen Salze diesor Sriurs nilt den Erden sind vm weifser 
Farbe und yon vie1 rvenigur tleutlicher Krystel\isirbark&t. Die 
Sake der Metalhxyde erh i l t  man als ~t~ iorphe  Flocken, wenn 
man sie auf oben unpegebene Wrise darstellt. 

Das Blkrda ist weirs, dw gilbers0It is1 weiFs, zersetzt 
sich sehr schnell und far& sich schwarz. Des KupferSb 1st 
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grasgrln, beim Reiben im Glasleijrser wird es ilufscrst ekklriech, 
es Ira1 eine constank Znsammensetzuog, wenn man bei seiner 
Bweitung einen Ueberschnfs des FPllung milbIs vermeidet. Bei 
seiner Dmtellung wmde eine klare Autlrismg des JWsalzes 
mit siilpelersaurem Kupfemxyd so weit gefiillt, dab mob eio 
Minimum dcs Kalisalzes gelast blieb. Drei Bestimmungen des 
KupFeroxydes in diesem Salze yon drei verwhiedenen Berei- 
tungen gaben denselben Kupferoxydgehalt. 

0,461 des bei 1000 getwckneten Kupferox ydsalzes gaben 
0,047 Kupferoxyd = 102 Procent. Eint: zweite Beslhuog 
gab lo,%, eine dritte 1434. 

Alle Sake der Usninsiiure werden leicht durch d i e  starken 
und scbwachen SBuren , wobei die KohlensHure ausgenoinnien, 
zersetzi, aber mehr oder weniger vollstandig. Zerseizl rnan 
ihre Sdze in Wasser oder wtlfsrigen rxisungea, SO ist es fost 
unmaglich, die Stiure rein zu bekommen, sie behalt einen 
Rilckhalt der Base und entzieht sich durch ihr dem Fett ahrdicbes 
Verhalten der ferneren Einwirkung der Ssuren. Aus der wsifs- 
rigen siedeaden hsung des Kalisalzes dorch St1lzs8ure abge- 
schieden, hinterliefs die Siure noch einen Riickstand von 2-3 Pm- 
cent Kali beim Verbrennen. Scheidet man die S u m  ans einem 
Gmenge von schwacherem Weingeist und hnmn'ak durch 
Neutralisnlion mit einer Saure, so behtilt sie ebenfails leicht 
einen Rickstand yon Ammoniak, den man durch Iiali nachwei- 
sen kann, den sie eber durcli Trocknen verliert. Will man die 
Saure nus einem ihrer Salze rein darstelien, so mufs man 
Weingeist zur AuBiisung der Stlize anwenden, und hirrin die- 
6elbea durch eine Satire cerseken, Durch Eochen der gdillten 
Sinre mit einem durch irgend einer stiirkern Saure angesiuerten 
Abbol,  kbnnen diese Riickhalte simmtlich entfernl werden. 

Bei vollkommener Reinheit der  S6ure gelingt die Darstel- 
lung der Sake uberaus leicht , dagegen verliert man leicht die 
ttngewandte Substanz im entgegengesetztttn PaUe. Die oben 
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emihnten Harze verr;iiffan die Krystallisation der Sake, die 
sich in Auflkungen, narnentlich bairn Erhiken, sebr lekhb OW- 
diren, die entstandenen Oxydalionsproducte erschweren die Kry- 
stallisation noch mehr, und man erhall dunkel olivenfarbene oder 
hraune Flussigkeiten, die beiin Zusatz von Snureo braune oder 
rotbbraune Flocken fallen lassen. 

In dem bisherigen h d  vier Bestitmnungen der Base in den 
Sake0 der UsniMure enthalkn, rnit Hiilfe deren sich vereint 
mit den durch die Elamentaranalyse erhallenen Zahlen die 
!'omel ntr die Saure, so wie das Atomgewicht derselben, fest- 
stelleri liifst. 

Bei der Elementaranalyse wurde gegen das Ende der Ver- 
brennung Sauerstofigas iiber das Kupferoxyd geleitet , lndem 
mehrfach wiecierbolte Analysen auf die gew6hnliche Weise mit 
Bupferoxyd allein angeskllt, nicht zu genugender Upbereinstim- 
mung gebracht werden konnten, was lheils in der grofsen 
Schwerverbrennlichkeit dcr liohle, die die SBure hinterlafst, 
theils in der Sublirnirbarkeit derselben seinen Grund ha!. Die 
zur Yerbrermung angewandle Saure war durch Ausziehen der 
Plechten niit Aelher auf die oben beschriebene Art erhalten. 

L 0,32 der bei iOOo getrockneten Sobstnnz gaben 0,14 
Wwer und 0,748 Kohlensure = 4,85 pCt. Wassersbff und 
63,s Kohle. 

n. 0,358 auf dieselbo Weise getrockneter Substam von 
einer zweiten Bereitung gaben 0,16 Wasser und 0,836 Koh- 
lensliute = 4,95 pCt. Wasser und 63,76 Kolile. 

111. 0,397 bei 100" getrocknetes Iiripferoxydsalz, gaben 
0,832 Kohlenskurc und 0,157 Wasser = 4,38 pCt. Wasserslnff 
und 57,2 Rohle. 

Aus diesen Zahlen berechnet sich die Fonnd der S?iuro: 
38 At KohlmshtY = 285456 
17 At. Wasserstolf = 212.16 
i.1 At. Sauerstoff = isz00, 

und das Atomgewicht derShure = 4467 
-- 
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Berechi6 ittan nach d i w m  Atoqewicht die' yrocentische 
Zusammmetzung dwSeure und der %be, so erbalt man durch 
folgenden Yergleich Zahlcn, h e  mit den gaEundeaen 7dr Geoiigu 
uberoinstimrnen. 

For die Urninsanre: 
beredmet. gefrmden. 

1) 38 At. Kohleiistofl' = 63,Y . . . . 63,8 
2 ) .  . . . . . * ~ 63,9 . . . . 63,76 
i )  17 At. Wwerstoff = 475 . . . . 4,SS 
2). . * * . . . . 4,15 . . . . 495. 

Far das Kupferoxydsalz : 
herechnet. gefunden. 

.I At. Kupferoxyd = 495,7 . . = 10,O . . . 10,2 
38 A t  Kohlenstoff = !2&4,5 . . = 57,s . . . 57,2 
17 At. Wassersloff = 2123 . . = 4,3 . . . 4,38 
i 4  At. SuuerstoE = 1400,O . . = 28,2 . . ~ -_ 

4962 i 00,o. 
Fiir das Kalisalz: 

I At. Kali = 589,Y . . . ti ,% . . . i1,05 
1 At. dSure= 1467, 

5058. 
Fiir des Barytsalz: 

berechnet. gefunden 

- 

b e n c h  gefundan. 
L 11. 

.t At- Barrt = 956,8 . . 174% . . 17,47 ~ . . i7,32 
I At. Sriure = 4467, 

5424. 
--- - - 

Hiemus geht also hersor, dafs die Z ~ i s ~ ~ i ~ ~ n ~ u n g  so- 
wobl der freien, als drr an Basen gehwrdenen Usninsiiure, durch 
die FormeI C38 H , ,  O , ,  ausgedruckt werden mufs, wobei es 
a!~~r~ii~tgs ein ~ u ~ ~ l l e ~ d e r  und ~ I F j ~ w ~ h ~ ~ j c h e r  Urnstand k t  , (jars 
die krysta\lisirte S h e  kein basishes, dureh anderc Basen alt- 



schttidbares WPoser w enlhalten schaint Indrssen is1 es nibg- 
lich, dafs sie dieses Wassmtom unter UinsUnden wirklich euf- 
nehmen kann, dals sic es aber, bei ihret schwachsauren Natur, 
eben so leicht fahren liitt, wie die enderen Basen. Ninimt man 
in der kryslallisirten Sure einen Wassergehalt an,  der hei der 
Vereinigong mit den nbengemnnten Btiscn tlhpeschieden wurh7 
und berechnet man in dieser Vornussetzung die Prwentmengen 
dieser Basen and den Kohlenstoff und Wpsserstoff i io  Kupfer- 
satz, 90 erhalt man Bnryterde = 18,07 Kupferoxyd = iO,22, 
Kali = 11,9 Kohlcnstoff = 58,@, Wasserstoff = 4,6, Zahlen, 
die allc hiiher sind, els die wirklich gefuodenen Mengen und 
die also deutlich zeigen, dafs bei der  Vereinigung der Usnin- 
dure  mit Basen kein Wasser abgeschieden wird. WoHte mao 
femer die 14 At. Sauersloff als eioe weniger wnhrscheinliche 
Zahl betrachh, so kdnnle man ennehmen, dafs 2er oben an- 
gegpbene M’assersMgehalt zu pols und dafs die Formel fur 
die Saure eigentiich = C,, H, 0, sey, demzufolge dann die 
Sake saure Salze warm und die Formel z B. des Kupfersahs 
cu + 2c,, H, 0,. 

Die procentiscbe Zusammenselzung fur die Sliure W h t e  

hiernach so: 
Kohlenstoff = 64,m 
WasserstoR = 4,08 

und fur die obenerwahnten Salzc fiinde inan Kupferoyd = 
iO,O, Kali = i1,69 und B~vt = 17,6, welche aber ebenfalls 
nicht so gut mit den oben gefhdenen Resilllate iibereinstimmeo, 
als die daraus gesuchte Formel. 

Cegen schwkhere Sauren und gqen  die starken im yer- 
dlinnten Ziistande, vcrhiilt sich die Usninsiure indifferent Sat- 

petorsaure wirk! lnngsam daranf ein, selhsl bt?im Kochen, schnei- 
ler wirkt rauchende Salpetersiiure, welclie dieselbe in ein gelh- 
braunes Harz von eipenttiln~liclicni Cenich verwtndelt. Sdzsiium 
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mtd €%lor witken akht merlrlich ad sie ein hwntmte - sehwe- 
Wh.re ItW die Usninoilute za i m  gelben Fl-eit a d ,  die 
bekn Znsatt von Wa- die Shore wiedernm in gelblich w e i h  
M e n  fallen last, w e k h e  beim Erorkmen aicb uls~mm- 

rieben und ihm gelbe F~rbe wieder amehmea SirUigt man 
die Auflijsnng mil kohlensantem Baryt, nnd sew man h u f  
WIBser hinzu, so erhiilt man schwddsaaren Baryt und dse 
&en beschriebme Bmytsalz, welches man mit Alkobol srrniehen 
kern Beim Erhitzen der Usmnshre in sdrwefekiime rird sie 
ZW6rt.  

In dm Flechlen, in welchen ich Usningure f a d ,  wurde 
sie begleilet, wie schon oben bemerkt ist, von verschiedm ge- 
firhen Harzen, die in ihrem Verhaiten zum Theii Aehnlichkeit 
mil den Zersekungsproducten der Lrsninsiiure hatlen. Diese Har- 
ze erschienen whon an Farbe verschieden in einer und der- 
selben Flechlenspecies, weiin sie von verschiedenen Unterlftgen 
gesammelt wurden. Bei dcn yon Ruchen gesammelten Quanti- 
taten der  Usneaarten erschien das mit Alliohol ausgezogene 
Ham schdn smaragdgriin in der Auflbsung, bei yon Lerchen- 
lannen gesamnielten olivengriin. Mit den durch alzendes Am- 
moniak eingeleiteten Zersetzungsproducten der Usninsiure lheil- 
ten diese Harm die EigenschaR, durch Ammoniak in rothe 
Farbestoffe ubenugehen, die aber in dieser Liisung durch Schwe- 
felwasserstoff entfarbt wurden, wodurch sie sich von den yor- 
hergehenden unterschieden. Aetzkali verwandelt sie zuerst in 
dunkelolivenfarbene Zersetzungsproducte, die spater braunrotn 
werden. Hal man diese Hsne aus Usninsiure zu gleicher Zeil 
in Ammoiiiak gelbst, so erhilt man mit der Zeit eine weinrothc 
Adh5suog an der LuR, aus welcher nian dmch Zusata yon 
kohlenswrem Kali (!en n m  der Usninsaure entstandenen Farbsloff 
einigermafseil ausfallcn ksnn , indcm dieser dtimit unlosliche 
Verbindungen, der aus den1 H a n e  entstandene dagegen losliche 
Verbindungen eingeht. 



Wendet man, am diese gefiirbten AuflBwngffl aus der Us- 
ninsiiure t u  m g e n ,  ein Gemenge vonhmoniak and Alkohol 
an, so erhlt man sie viel lengsamer; je nacbdem sie mit der 
LuR in Beruhrung kommen, nehnen die Flirssigkeiten, nament- 
lich beim Emarmen, verschiedene F e h n  an, sie erscheimen 
OR genz grim, wie die %ngen der @nen Hane in Wein- 
geist, abm sie werden oogleich weiter dwch die Enetehung 
der rothen Farbestoffe dunkel gefirbt. Ob m der That diese 
begleitenden Haw& dnrch Gegenwart anderer Karper au9 dcr 
UsoWure entstehm, konnte nicht mit den bisherigen Mitteln 
entschieden werden. 

k h  habe bisher vonngsweise die chemischen Eigenschahn 
der Usnins4ure nntersuchl und bier mitgetbeilt. In B a n g  suf 
die Physioiogie der Flechten sind die oben erwlhntcn, am dieser 
S o r e  gebildeten Farbestoffe yon Interesse, indem sie iiber die 
Becleutug dieser Skure fir die verschiedenen Flechtenspeciq die 
sie enthalten, Aufschlufs zu geben scheinen. Ich halte es fdr 
unzweifelhalt, dafs diese Saure sowoltl das Material zur Flrbung 
der Fruchtscbeiben einerseits, als anderseits die Firbnng des 
Thallus selbst bedinge. Leicliter als bei den iibrigen Flechten ge- 
lang die Nachweisung der AblegerungsstaUe der Usninsaure in 
den Usneaarten. Bei dieser Flechte ist die Markschicht pus 

fadenfwigen , farblosen LinpeUen bemnders dicht, sie kngt 
durch Bstige, stiirkere, ebenfalls farbiose Zellen, in deren Winkeln 
die kugelfhnigen Keimzellen zerstreut liegen, mil der Rinden- 
schicht zmmmen, welche selbst aus sehr feinen, verw-omen 
Zellen bestelit. Bei einem Querschniff sieht man unter dem Mi- 
kroskop die Rindenschicht am hfseren Rende sbirker nach 
innen zu blab gefiirbt, die kngeligen Zellen schliefsen in emer 
grofseren farberibsen Zelle eine zweite kleinere ein, die ho- 
mogen @n gefgrbt erscheint. Die iibrigen beiden, vorhinpann- 
ten Zellenarten erscheinen farblos. Es wurde nun eine bin- 
aeichende Quatitiit der Markschicht, dic von den ubrigel Zel- 
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lenschichtcn sich kcht lrennen liifst, mit Aminoniak und Wein- 
geist auqezogen, wodurch nur ein gelbes Extract tiber keine 
Usnindure erhalten wurda Wurden nun Querschnitte von wie- 
derholt tnit Aelher behonddkn Flechten uriter cips Xikroskop 
gebrachl, so erschienen die kugelf6rniigen Zelkn init nocli 
zum griifslen Tlieil unvergnderter Farbe. Nur eine sehr ge- 
ringc Zahl wnr entfarbt Der Aether, der nun Usninsaure auf- 
geliist enihalt, giebl beirn Abdcstilliren bis zur Trocknc und 
Behandeln des trocknen Rucbstandes mil Alkoliol, wodurch die 
oben genannten H a m  aufgelijst, die Usninsiure dagegen abgc- 
schieden wirtl, nur ein Minimum des grfinen Harzes zu erkcn- 
nen Behandelt niao nun diesc Fleclibn weiter mit Alkohol 
und Amnioiiiak, so erscheinen auch die kugeligcn Zellen ent- 
fttrbt. die Meinen eingeschlossenen Zelleii sieht ntan farblos und 
auf verxhietlene Weise zusamineitgefallen. Die Flussigkeit da- 
gegen Itat iiun selbst eirie smareydgrtinc Farbe angemnunen, 
und sie enthalt dieses grtine Harz vonugsweise gel6st Stcllt 
inan d ies  Thalsachen ziisrirninen, so ergiebt sich der Scliluls, 
dab die Usninsaure in der Rindenschcht, das g r h e  Htvz da- 
gegen in der Schicht tler kugrligen Zctlen abgelagert MY. Ganz 
iiliiilich in Bczieliung uuf die Ftirbungen der beidcn idseren 
Zellenschich(en , verhielten sich die Harze und die Usninsaure 
auch bei Behtlndlueg der ubrigen Flechten, die die Siiure enl- 
Iielten, mit Aelher und dtrnn mit Amrnoniak und Weingeist. 
Dazu standen nun die Farben der Flechlon zu einander in der 
Relalion, dafs, sowie die schwefelgebe Fnrbe zkdmi ,  auch 
der Cc+alt an L'siinsaure, vergliehen rnit der Masse der Flechte, 
zunahin, wornuf weiter unten aufrnerksam geniachl ist. Die 
Farbeii der Fruclrtscheibeii derselben Flechten sind verschiederi, 
brmit ~ rolhbraui , schwttrz oder cnrrniiirotli , oder sie sind 
Init den1 'Tliallus fast gleichgefiirbt. Es is1 nun oben bei der 
Untersuchutiy Jer Usitinuiiure gezeigl, w e  ebeii diese Reihe von 
l:arbstorti.a durch Oxydaiiori der ffsninsaure dargestellt wurde. 



bs machte nun im allgeminen sehr schwer und fiir eine sehr 
grofsse Zahl von Flechten unmiiglich seyn, eine hinreichende 
Menge dieser Farbestoffe aus den Fruchtscheiben zn gewinnen, 
um sie einer chemischen Untersuchung unterwerfen zu k6nnen 
Dagegcn schien es leicbter ausfilhrbar, die ausgezeichneten 
Fahen, wie die carininrothen rnancher Cladonien, die Usninsliure 
cnthalten, mit dem gleichfarbigen , !vie oben erwahnt, durch 
Behandlung der Usninsinre mit Kali erhaltenen , geschrnolzenen 
Farbestoff, dnrch Auffindung eigenthiimlicher Reactionen zu ver- 
gleichen. Zu dm Ende d e n  folgende Species einer ge- 
naueren Untwsuchung unterworfen : Cladonia digitata Fries, in 
der Uingcgend voii Luneburg gesammelt. Cladonia beliidiflora 
Fries vom Hwz, in der Umgegend von Osterode, so wie Cia- 
donia macilentR Fries, eben daher. Sowohl die fmchtbaren als 
die nocli unfruchtbaren Individuen enthelten Usninslure, und es 
scheint demnach diesc in der That in den Flechten eine Um- 
wandlung in die carmitirothen Farbestoffe der Fruchkheiben 
zu erleiden. Die Fruclitscireiben erscheinen in der Jugerid 
scharlaclirolh, werden inliner rnelir carniinroth und-endlich brauii 
bis schwarzbraun Befeuchlet man die rarminrothen niit Ant- 
inoniak, so f a h e n '  sie sich augenblicklich dunkelbraun. Ueber- 
gierst nian sie mit Amnioniak, so zielit dieses den rotheti Par- 
hestoff aus und fiirbt sich weinroth, Aelzkali nirnmt den Farbe- 
sloll' rnit eiiier iihnlichen Farbe auf. Sch\~.efelwasserstolF ver- 
'dndcrt diesen FarbestOK nicht merklich in den alkalischen Lo- 
sungen. Concentrirte Schwefelsaure lost den Farbestolf sogleich 
niit schiin carrainrolher Farbe und liifsst ihn bei Wassenusatz 
init goldgelber Farbe fallen. Diese Reactionen stiirimen rnit 
deni ebengenairnten carrninrotlien, aus der Usninsaure erzeugten 
Farbestotf iiberein. Unlersucht intin die Fruciilscheiben unter 
dein Mikrosliope, so findel man die hchtbaren Schliuche , be- 
gleitet von parallelen , verticaleti, fadenfiirmigen Zellen , die an 

Annal. d. Cliciaie u. Phanri. X L I X . U ~ J .  2. Ileft. 9 
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der Bnsis blab, nacb den. Etlden zu tiefer roth, d u d  h e n  
kiirnigm Niederschiag gef&bt erscheinen. Die Vergleiohung 
dieses naliirhch in den Flechten eneugten Farbestoffes, so wie 
die seiner allmiligen VeriiMferrmgen in der N a b ,  init dem 
ktinstlich emeugkn nnd dessen. Umwandlung durch Oxydation 
bei Gegenwart einer Base, scheinen den d e n  aufgeskllten Schlurs 
ubw die Bedeutung der UsninsPure fiir die Flechten, die sie 
enthalten, festzustellen, wenn man dabei, wie weiter unten g b  
aeigt werden wird, bemerkt, dafs die gelbe Farbe des 'rheltus 
in dem Make zunirnnit, als die Flechten mehr von dieser Saure 
enlhtllten. Wollte man nun einen Versuch machen, die obige 
Untersuchung der Saure zur Nachweisung der Art und Weise 
der Verwandlung, so \vie der Form in der sie in den FIechlen 
enlhallen ist , zu benuken, wobei man gewifs berficksichtigen 
mrs; dafs, abgesehen von der Lebensthiiligkeit der Gewlichw: 
Rich einmal die mechanische Wirliiinp dw Zellen a b  vollig 
unwesentlich betrachtet werden darf, so ware zunichst die 
MlligGchkeit einer Auflosung der Usninsiiure aufzusnchen. Da 
sit3 an und f ir  sich an der Luft unverandert hleibt, und sich 
gegen Wasser wie ein Fett verhalt, da ferner die 6r:hwiichsten 
Stiuren, mil Ausnahme der Kohlenssure, sie ails ihren Salzen 
austreiben, so wiirde sich hieraus ergeben, dafs Fie auf blofs 
chernischem Wege nicht mit den Basen pflanzensaurer Sake 
mmittelbar in Verbindung treten kiinna Beriicksichligt man 
aber bierbei, dafs die Flechten das Wasser annicht mechanisch 
wio ein Fliefspapier einsangen, so wiirde sich zugleich ergeben, 
dtlfs des kohlensaure Ammoniak des Regenwassers oder des Bo- 
dens, RIS soIches in die Flechien gebngen kann. Da nun, wie 

ohen gezcigt wurde, die Usninsiure 8116 emer Auflilsung von 
kolilensaurem Ammoniak das Alkali aufriimmt und hiennit eine 
in Wasser schwer i6sliche Verbinclung biklet, so sieht man 
hierin die Mijglichkeit einer Autlbsung, so wie  die drr Bildung 



der oxydirfiaren Sdze dnrch WechsPberWznng. Die allgemeine 
ErCahmng , daFs Flechten einer feuchten Ahmphrire besonden 
bediirfcn, scheint hiermit im Binklange zu stehen. Llfst man 
AmmoniRk a d  Flechten einwirken, so erhalt man uberall kr8- 
t i p  Reac%;onen. Was nun die F m  anbetrim, in der die Us- 
ntasiure in den Flechteo enthalten ist, 60 ergab die obige 
Urrlersucbung, dab besonders leicht die l6slirhen Sdze der Us- 
nirrjiure sich oxydirlen, deren Basen sich auf die alkalischen 
reduciren. Die unloslichen usninsauren Salze oxydiren sich im 
trocknen Zustande bei gewiihnlicber Teriiperatur m a r  schwer, 
aber sie sind, wmn ihre Basis einc Erde ist, weirs. Fiir die- 
jenigen Flechten, dcreri Farhc eben schwefelgelh crscheint, oder 
diese wenigstens erkennen lafs'st, wiirde sich dernnach ergeben, 
dds sie die Usninsiiure als solche enthalten: wofiir noch der 
Umstand spricht, dafs die Farben dieser Flechten, SO lange sie 
vegetiren und nicht zu henigen iufseren Einflussen ausgeselzt 
sind, sehr constant gefunden werden. 

Fur diejenigen Fleclikn dagegen, die sich on durch eine 
silhanveifse Fsrhe anszeiahnen , wie 2. B. Cladonia ranyiferina, 
scheint es aus demselben CXunde wahmcheinlich! dafs sie Erd- 
salze der Slure enlhalkn, womit sich der Urnstand, dafs man 
diese Flechten schon in friiher Jugend lheilweise in braune 
Fiirbringen Uhergehen sieht, vereinipn Ififst. Es ergah sicb irn 
iibrigen bei diesen Untersuchungen, dafs man die Schlasse Uber 
die Vegelulionsproducte nicht weiter ausdehnen durfe, als auf 
die vorher lintersuchten Species selbst. %gar die rolhen Fruchb 
scheibenfarbungen bei den verschiedepen Flechten , die Usnin- 
l u r e  enthallen, sind nichl dittselben, es findet sich diese S u r e  be- 
gleilet von anderen, zum Theil auch krystallisirbaren Stoffen, die an 
den Farbungen mit Theil haben. Bur so vie1 scheint iiber die 
Firbungen der yerschiedenen Flechkn allgemeiner zu seyn, dats 

9 *  
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tiit? Rindeiisrliichtcn besondera init cerchieclCnen Sfoffen ange 
fd l l  siiid. die die dahinler liegende Schicht der griitt oder gelb- 
yriiti g&i.btm kugeliien Zellen 4iEciren. 

In, \‘erhiltnifs der Quantitit der huru zur Masse der 
FIt.c-lit*rii sind besonders die eigenllich schwefelgelberi Fleditell 
iiicrliwurdig, als deren Repriisentanten ick untersuchte Parmelia 
Haemalonima Fries. Lich. 154, vorn Sandslein in der Umgegend 
v o n  (htlingen. Sie enthiilt noch einen zweiten krystallisirbarm 
Slull’ i i i  geringer Menga Ferner: Biatora lucida Fries. Licb. 
279, \oiri  Thonscliiefer iii der NBhe voti Osterode, und vor- 
zugswi!ise Lecidea geographica Fries. Lich. 326, vo;n Granit 

l .:~r Darstellung dieser SJure am meisten qeeignet fund id1 
P;rrrillh sarmentosa Ach. mcth. Alectoria sarment. Acli. lich. 
Ewriiw sarm Fries. Diese Fiechte war in der Nahe desOder- 
teicl!:-u am Harz gesarrimelt, ilire Farbe ist gelbgriin, sic enl- 

hail1 4i;e bdcdunde QiiantiUt der S h e  und gewiiint oft eine 
enw IW? Grofse, dam kommt sie in hoheren Gebirgen l iauf i  vor. 

Vorzugsweise verbreitet id die Usnimure in der Galtang 
Ciaiimin. In allen Species dieser grofscn Cattung, die ich brs- 
he:, mlmuchte, fand ich dieselbc, wefshaib ich nur diejcnigeo 
ailhlii.e, die sich zur Dnrstellung etwa eigtlen. Es sind sammt- 
lirlie Species die rarminrothe Fruchlscheiben tragen, aurserdenr 
bemi!lers Cladonia uncinata Fries. etc. 

tle~ bl.ttthenS. 

A s  cin Beispiel des Vorkotnmens der Sauru in der Gat- 
tuiig Lccanora fiihre ich noch an: Lecrnora ventosa Fries. Lm. 
enicnla Ach. Sie ist hier bqleitet vun eirtem zweilen kryslat  
!isirharen KiKper, niit desscti Untersttchung ich noch beschlinigt 
hin. nicsen Flechten wleii !inn noch diejenigen hiuznzufiigen, 
in welchen die Herren Dr. Rochleder und Heldt dic Siure 
fanden. Es is1 gleinhblls beirterkenswerth, dafs sich alie die 
Fletrhten, welche von jenen Chemikern zur Darsteilung der 



Lccanordure anqewnndt wrirden , durch eiiien pmtren mbr 

blaugrauen ‘l‘hailus suszeichnen, so dafs diase Siiiirc! -1: 1 w . 
theilten Zwlanda in dzr Rindenschiclit abgelagert, our eiw .I’ ..(- 

lithe Weise die Farbe der griineii hgeligen, daiiinkriiegeoden 
Zellenschicbt zu nmiikiren scheint. 

Endlich will ich noch einige besondere Versucbe angeben 
die ich mil Flechtert enqestellt habe: 

Beohachtet man die ohen schrm bemerkte Lecideo geogra- 
phica, so findet man sie an, fiir ihreVegetation Sesonders giin- 
stigen Orten, wie z. B. am Brocken, wo sie olt in weiter 
Ausdehnunp dic Granitfelsen hedeckt, von einer rein und intensiv 
achwefelgelbeo Farbe. In nietleren Gwenden hat sie  einen 
diinneren und zuglcich mehr griin erscheinende? Thallus. Ab- 
gestorbene Ewnplari! crkcnnt inan drgegen an einem ausge- 
bleicbn , weilslichgratren Thallus. Wurdcn ganz labhaft gelb 
gefdrbte Exvmplare, die schon mehrere Jahre a u k w a h r t  waren, 

in eineni Bedierglase wfgehanpt, auf desen Boden sich eine 
Liisung von kohlensawan Arnmoniak in Wasser befmd, 90 sah 
man die zuvur aufgeweichte Flechte.xboii nech einigeri Tagen 
init carininrotlien Trijpft:hen bedeck&. Kach oflerem Abspiihleo 
und fortgesctzter Behandlung, verloren sie die Usninsiiure auf 
cliese Weise, und waren den in der Natztr ailfgenommenen aus- 
grbleichten durchaus ahn‘ich 

Beobachlet man die oben genvnaten Parmelien, die Usnin- 
slure enthultcn, so sietit man, dafs sie da ihre Parbe langc 
uiiveriindert erhalten ~ wo sie f m h k  t d  schattige Orte finden. 
Sterben sie a&, so iwhmen sie verschiedene olivenfarbene his 
hrdune Farbungen an. Ehenso nelimen ihrc Oberfldchen braune 
his schwarze Farheii schon wiihrend ihmr Vigetalion an ,  w o  

sie adsereti Einfliisseir, namentlich dem Sonnenbrtlnd, besonders 
ausgesetzt sind. M’urdan einige derse!bcn z. 8. Parmeiia frb 

xinea , ferinacea , Usnca Rorida, wiederhvii mit Amrnoirink be- 



i24 Kicop, chem;rcicphyaiobg&che linkrwhung etc. 

feuchtct , oder in einer feuchhrt AtmosphPre von kolilensaurern 
Ammoniak aufgehtingt , SD gingcn sie sehr schnell in brauo bis 
schvan  gefirbte fiber, wenn sie wiederholt scharf gelrocknet 
wurden. 

Selzt ma!] versctiiedeiie Cladalien einer Almosphare von 
kohlensaurern Arnrnoniak aus, und hdt man die Flechten slets 
feuchr, so nehmen die rolhen Fruchlscheiben bald eine brnune 
Farbe an, die Farben des Thallus bieichen iius. 

Einige fernere Untersuchungen , die sic11 auf die Verglei- 
chung der unorganischen Bestandtlicile der Flechten bezieheii, 
werde ich in der Foige mittheileri. Eine genauere Iicnntnifs 
der Vegelationsproducte dcr Plechtcn setzt zunichst nocli die 
Untersuchungen mdglichst vieler verschiedener Arten voraus. 

Ich werde mich in Verbindung mit ineinern Freund Schne- 
d erm a n n noch liingere Zeit damit bzschifiigen. Vorliufige 
Untersuchungen einer ziemlich grofsen Anzahl Mechten fuhrlen 
uns bereits auf die Entdeckung noch anderer Zuni Theil krystal- 
lisirbarer Soffe. Es scheint uns, dars, wo der Thallirs im trock- 
nen Zustaode weifspau oder blaugrau erscheint , uberell farb- 
lose, in vertlieiltern Zustande weifse K6rper in der Rindenschicht 
abgelagert sind, die sich wie schwache Siiuren verhalten, und 
shmtiich in der Beziehung zu kohlensaurern Ammoniak stehen, 
dab  sie dieses aufnehrnen und , dadurch Salze W e n ,  die rnit 
ihren Oxydationspraducten die verschiedenen Farben des Thallus 
und der Fruchtscheiben der Flechten bedingen. 




