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s~iure, wurden 100 g der INester mit 800 ccm 4 °/0-iger Schwefe]siiure etwa 12 Stunden 
lang auf dem siedenden Wasserbade erw~rmt, wobel slch die Fliissigkeit allmi~h]ich 
tiefschwarz f~rbt, e. Das Filtrat hlervon war dunkelbraun gef~rbt. Dasselbe wurde 
mit Baryumkarbonat neutralisiert, vom Niederschlage abfiltriert, das Filtrat auf dem 
Wasserbade eingeengt und mit Alkohol das Dextrin etc. ausgef~llt. Der Syrup 
wurde dann 5 Monate lang der Krystaliisation fiberlassen. Es hatten sieh wi~hrend 
dieser Zeit am Boden und an den Wandungen des Beeherglases Krystalle uusge- 
schieden, die sich aber schon auf Zusatz yon wen]g 70°/0-igem Alkohol ]Ssten. 

Ein Tell des Syrups wurde zwecks Abscheidung sines Hydrazons oder Osazons 
mit Phenylhydrazin und Benzylphenylhydrazin behandelt, jedoch ohne Erfolg. 

Mit Sa]petersiiure yon 1,15 spez. Gewicht oxydiert, gab der Syrup weder 
Schleimsiture noch Zuckers~ure. 

Ein anderer Tell des Syrups wurde mit Wasser auf 50 ecru gel5st, wobei sich 
ein heller l~iederschlag absetzte. Von der LSsung wurden je 5 cem fiir die Bestimmtmg 
der Trockensubstanz und der Stickstoff-Substanz sowie 20 ccm zur Bestimmung des 
spez. DrehungsvermSgens verwendet. Die Stickstoff-Substanz betrug 49,38 °/o dieser 
LSsung. Eine Drehung aber zeigte die entfitrbte LSsung nicht, dagegen gab sie mit 
Resorein und Molybdiinsaurem Ammon schwache Fruktose-Reaktion. 

Unter den KoMenhydraten liel~ sich daher nur F r u k t o s e  mit Sicherheit nach- 
weisen; dieselben scheinen der Inulingruppe anzugehSren. 

Die eBbaren Vogelnester haben daher eine ganz andere Zusammensetzung und 
Konstitution als die ihnen in der Masse ~inl~er]ich iihnlich erscheinenden Erzeugnisse 
aus Meeresalgen (Agar-Agar und Iqori). Die in diesen Erzeugnissen vorhandenen 
Galaktane konnten in den e~baren Vogelnestern nicht nachgewiesen werden, und da 
diese nut wenig - -  15 bis 2 0 ° / o  - -  Kohlenhydrate fiberhaupt, dagegen 50 his 60°/o 
Stickstoff-Substanz enthalten, welche dem Mucin nahe steht, so ist wohl mit Sicherheit 
anzunehmen, dab dis et~baren Vogelnester nur eln Erzeugnis des Speiche]s der See- 
schwalben bilden. 

Uber Glyceria fluitans, ein fast vergessenes einheimisches 
Getreide. 

V o n  

C. Har twich  und (~. Hgkanson.  

Mi~tei lang aus der P h a r m a z e u t i s e h e n  A b t e i l u n g  des E idgen t i s s i s chen  
P o l y t e c h n i k u m s  Zttrich. 

Vor einiger Zeit erhielten wir durch den Bruder des einen yon uns, Dr. t t a r t -  
wich in Havelberg, ein Muster dieses einheimischen Getreides, dessen Gebrauch in 
Deutschland wohl nicht nut im Rfickgang, sondern im Verschwinden begriffen ist; 
wir hubert eine Untersuchung desselben ausgeffihrt, fiber die unten berichtet werden soll. 

Vorher mSgen einige historische Angaben gehen, ffir die wir uns in vielen 
Punkten auf eine Arbeit von P. A s e h e r so n 1) stiitzen, die ein anderes verschwinden- 

~) Paul  Asche r son ,  Eine verschollene Getreideart. Brandenburgia 1895, 4, 43. 
~. 05. 31 
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des Getreide betrifft, n/i.mlieh Pan icum sanguinate  L.  Dieses Getreide ist vielfach 
mit  der uns  interessierenden Glycerin f lul tans zusammengeworfen und  dies gibt dem 
Verf. Anla$ ,  auch fiber letztere Getreidear~ eine Anzah l  wichtiger Angaben  nach z. T. 
schwer zug~inglichen und  versteckten Quel len  zu maehen. Diese Angaben  warden dann  
erweitert u n d z .  T. yon A s c h e r s o n  und  G r a e b n e r  I) beriehtigt. 

Das allgemein bekannte Gras Glyeeria fluii~ans L. ist in Mitteleuropa auf feuchten Wiesen, 
an Gri~ben und an Bachufern welt verbreitet. Hie und da wird yon einer Kultur gesproehen, 
man hat abet tiberall den Eindruck, duff es sich um eine Verwechsehng mit Panicum sanguinale 
handelt, dessen frtiher ziemlich ausgebreitete Kultur A s e h e r s o n aachweist. 

Es m~gen zunachst die wichtigs~en Namen des Grases und des aus ibm herges~eliten 
Nahrungsmittels folgen, deren eine grof~e Anzahl ist: ,Schwaden, Wassersehwaden. Schweden- 
grfitze2), Frankfui4er Schwaden3). Mannagras, Mannahirse, Mannaschwingel, Mannagrtitze, 
deutsches Manna, polnisehes Manna, Himmeltau, Hexentau, Himmelsbrot, Mel~au4). Aueh diese 
~amen gehen sehr vielfach mi~ denen des Panieum dureheinander. Immerhin dtirf~en einige Be- 
merkungen dazu nicht uninteressant sein. Der Name , Schwaden ~ erklart sich nach A s e h e r s o n 
~durch die Analogie der Vorg~nge beim Mahen des Getreides (in ,Schwaden ~) mit dem Ein- 
ern~en tier Gtyeeria-Frucht ~ ; das ist nieht einleuehtend, denn beim Eineinten der Glyeria-Frueht 
ist es ja gerade charakteristisch, daft das Gras nicht abgemah£ und daft es nicht in Sehwaden hin- 
gelegt wird. Wir  kommen auf die Art der Gewinnung gleich noch zurtick. Die Bezeichnung 
;Schwaden ~ kennen wit auch .noch in anderer Bedeutung, der Nebel lagert sich in ,diehten 
Sehwaden", ferner werden giftige und gefKhrliche Gase in Bergwerken als ,Schwaden ~ be- 
zeichnet. Aueh bier diirf~e ein Zusamiaenhang mit dem Namen des Grases kaum ausfindig 
zu maehen sein. Nach G r i m m  ~) stammt der Name des Grases aus einer slavisehen Sprache. 
Naeh P i ep e r  s) soll er mit dem indischen sw~du ( ~  sfil~) zusammenh~ingen. - -  Besonders 
interessant ist die Gruppe yon Namen, die das Gras s/imtlieh als ~Manna ~ bezeichnen. A]s 
,,Manna ~ bezeiehnet man ursprtinglich das, was in der Sinaiwtiste naeh der Uberlieferung yore 
Himmel fiet und woven die auf der Flucht aus -A.gypten begriffenen Judea sieh ern~hr~en. Diese 
Manna war yon s@em Geschmack und bildete KSrner, die denen des Korianders ~hnlieh waren. 
Man h~lt sic for eine stifle Ausscheidung einer Sehildlaus, welche auf der Tamarix gallica var. 
mannifera Ehrenberg lebt. Charakteristisch ist hiernach, duff die Manna stiff schmeckt, daft 
sis vom ttimmel fallt oder, besser gesagt, daft sie plStzlieh ohne erkennbare Ursache da ist 
und daf~ sie Ksrner bilde~. Man hat dann sparer die Bezeichnung Manna auf eine groffe 
Menge versehiedener Stoffe fibertragen, auf die die genannten Merkmale mehr oder weniger 
zutreffen, so besonders auf die der eehten Manna ~hnliehen stiffen Ausschwitzungen yon 
Pflanzen bezw. Tieren in Vorderasien, far die neben dem stiffen Geschmack besonders zutriff~, 
daff sie ohne Zutun des Menschen und ohne sonstige dem Laien erkennbare Ursache plStzlich 
da sind. Auffer pflanzlichen Produk~en spielen bier auch tierische, besonders Ausseheidungen 
yon BlattlKusen, die unserem Meltau entspreehen, eine Rolle. Einen Schritt wei~er ent- 
fernt man sich, indem man die Bezeiehnung auf den jetzt am meisten so bezeiehne~en S~off, 
die Esehenmanna, die nach kfinst]ichen Einschnitten in den Stature tier Mannaesehe gewonnen 
wird, fiberiragt. Indessen ist bier der Zusammenhang noeh deu~lich erkennbar, da auch an 
tier Mannaesche die s~ifie Ausscheidung gelegentlich ohne absichtliche Einschnit~e entsteht. 
Der Begriff des KSrnigen geht bei diesen Bezeichnungen vielfach verloren. Dagegen bleibt er 

i) A s c h e r s o n  und G r a e b n e r ,  Synopsis der mitteleuropaischen Flora. 1898--1902, 2, 
I. Abt., 447. 

~) Wohl eigentlich ,Schwadengrtitze". 
3) Um Frankfurt a. O. wurde die Gewinnung besonders eifrig be~rieben. 
~) Weitere Namen linden sich noeh bei A s c h e r s o n  and G r a e b n e r ,  I. c. 
5) j .  und W. G r i m m ,  Deutsches WSrterbuch. 1899, 9, 2170. 
6) Volksbotanik 1897, 554. 
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u. a. allele erhaIten bei einer anderen Grappe yon S~offen, die man als Manna bezeichne~, 
n~tmlich bei Harzen (Weihrauch), yon denen geringere ,kleinkfrnige ~' Sorten Manna hieflen 
(z. B. bei Plinius). Wenn man dus Charukteristische der biblisehen Manna festhfi.lt, so mu;~ 
man sieh fragen, wie es denn kommt, dafl die Frfichte der Glycerin iluitans so vielfach als 
Manna bezeiehne~ werden. Daf  der aus ihnen berei~e~e Brei stifler ned angenehmer schmecl(t, 
wie I:Iirse- und Buchweizenbrei u. a., dtirfte keinen genfigenden Grund bieten. Ich denke mir, 
dafl der Zusammenhang sich folgendermafen ergib~: Die reifen Frfichte der Glycerin werden 
des )~[orgens, bever der Tab verschwunden is~, mit Sieben abgesheif~, dann ge~rocknet und 
yon den Schalen and Spelzen befreit. Vou Wichtigkei~ ist es, dafl der Tau bei der Ein- 
sammlung eine erhebliche Rolle spielt und er wird bei der Vergleichung mit Manna ins Ge- 
wich~ gefallen sein. Da man glaubte, daft die Manna wie der Tau yore ttimmel fa]le, so 
lag es nahe, anzunehmen, dafl auch des, was man yon dem Grase abstreifte, wie der Tau 
yore Himmel gefallen war. Dazu kara dunn auch noch der verh~tltnismafig stifle Geschmuck 
und auch die Kfrnerform. iNatfirlich konnte dieser Vergleich mit Manna nur yon Leuten uus- 
gehen, die dies Vorkommen und die Einsammhmg nieht aus eigener Erfahrung kannten, oder 
yore Schwaden nur gehfr~ hattEen. 

Diese Unklarheit ~rit~ uns sehr deu~lich entgegen bei L u t h e r '), der yore Schwaden sagt: 
~Ieh halts gewif  bei mir daftir und g]aube, dal~ Sehwaden Himme]brot sei; so ekel (zart, 
empfindlich) isis,  wenn man mi~ einem Finger davon naseht, so ists verdorben. Schwaden 
sammlet man frtihe, wenn der Tau f~llt, in einem Siebe, w~ichse~ nicht, sondern kfmm~ yore 
Tuu, alsbald als die Sonne aufgegungen is~. zersehmelzt und zergehet. Die Arzte heifiens 
Manna2 Immerhin mufl man erstaunt sein, daft L u t h e r ,  auf dem Lande geboren ned sonst 
mit offenem Auge unbefangen um sieh schauend, diese ~atsitchlich rich~ig beobach~ete Einsamm- 
lung so abenteuerlich deutet. Es seien ein pear andere alte Naehrichten beigeffig~, yon denen 
besonders die zweite sehr korrekt ist. 

Bei dem Pariser Dregisten P i e r r e P o m e t ~) finden wir folgendes : ,Der sehr gelehrte 
Jesuit,  Cornelius a Lapide, gedenkei in seinem Commentur fiber des H. Buch Muse, daft er 
in Polen kleine Kfrner, als wie Hirsekfrner gesehen, welehe ein wenig ]anglicht und rf~hlicht 
und bey hei~ern Niichten im Hen- and Brachmonat zu fallen pfleg~en: Daf  er auch ein Brey 
oder Mus devon gegessen habe, der eben also gesehmecke~, ob ware er yon Heidekorn (Buch- 
weizen) gemacht gewesen. ~Welches gleichfalls einer yon meinen guten Freunden bekr~ftiget, 
der sich geraume Zeit in PoIen und sonderlich gegen Schlesien zu aufgehalten, woselbst dieser 
Than in g~fler  Menge f~ll~." Sehr korrek~ berichtet der italienische Botaniker B o c c  on e a): 
~Es hat mir der ttochgelehr~e tterr Thomas Thorm aus Diinnemarck im Jahre 169l in Rom 
erzehlet, daI~ in Preuflen nahe bei Dantzig alle Jahre im Mona~ Julio yon dem 25. bif zmn 
30. dieses Monats eine Ar~ Tan falle, welchen des Volck duselbst improprie eine Mannam 
nennte, welche als grofe Trfpfchen fiber dem Grase, des 2 Fu~ hoch yon der Erden stehe, 
kleb~e. Diesen nun zubekommen sch]ugen die Bauern mit einem Siebe an den Stengel der 
Pfiuntzen, an we]chen der Tau kleb¢e, frfihe vor der Sonnen Aufgang, und sammleten mit 
diesem Siebe, sovie] sie wolten, welches wie zerlassen Dragan~h oder Leim aussehe. Wenn 
sie es in grofer  Quantifier kriegen, legen sie es in  ein Fa r  vier Tage lung, und hernach frock- 
nee sie es an der Sonnen, fiber Leinenen Tfichern, oder gelinden OfemFeuer, s~ossen trod 
beui~len es, und wenn es gelbfarbicht worden, verkauffen sie es, wiewohl ganz wolfeil. Es 
waehst dieses Graf  in feuchten und sumpfichten Oer~hern, und wenn der Erdboden trocken 
ist, ist die Pfian~ze nicht geschiek~ die Manna zu geben; Es is~ aber dieses nichts anderes als 

1) Tisehreden, 3, 15. 
~) Itistoire g~ndrale des Drogues 1694. Ieh zitiere nach einer deutschen Uberse~zung, 

Leipzig 1717. 
3) D. S i l v i i  B o c e o n i s  Curi~ise Anmerkungen fiber ein und under na~firliehe Dinge. 

Frunckfur~ und Leipzig 1697, S. 44. 

31" 
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der Samen des Graminis Mannae, vom B a u h i n o  beschrieben. Dieser Samen, sobald er reiff 
is~ und ihn die Sonne bescheint, f~lle~ er yon sich selbst aus, und kann man ihn also ohne Hfi]ffe 
des Taues nit bekommen. Das gemeine Volk speiset diese Mannam wie unsere Bauern in 
Italien den Brey der Bohnen, koehen sie in Milch oder Fleisch-Suppe ; Und drey Me~zen Manna 
s~ttigen 5 his 6 Personen, und is~ eine Speise, so nicht weniger den erwaehsenen Leuthen 
als Kindern angenehm ist. Eine andere Art Manna, die der jetzt  erz~hlben nicht ungleich, ist 
eine Speise bey den Ungarn gebr~uchlieh zwisehen der Teys und Tokay, und wird gemeiniglich 
genannt ~anna  caceia und Hermata chassa. Und sagen sie, dat~, wenn man diese Mannam 
koche, und mit einem eisernen Instrument oder LSffel rfihre, sie niemahlen gut oder gar werde. 
Der Herr Graf Commendator Solari, Obrister fiber ein Kayserl. Regiment, so viel Feldzfige in 
Ungarn gethan; Und tier Herr General Sici, Obrister Lieutenant yon Baden bekrKfftigen mir 
dasjenige, welches obgenann~er Herr D. Thomas Thorm berichtet2 

Wie man sieht, sind die Gewahrsm~nner beider, des P o m e t  und des B o c c o n e  der 
Meinung, es handle sich um e~was, was vom ttimmel auf das Gras herabfalle, und also darin 
tier Manna analog ist, wogegen der Botaniker B o c c o n e  sich klar darfiber is~, daft es sich 
um den Samen des Grases handelt. Ob nun B a u h i n ' s  Gramen M annae Glycerin oder Panicum 
is~, kann ich nich~ sagen, mir liegt die Historia plan~arum universalis yon B a u h i n  und 
C h e r 1 e r ~) vet, in der beide Pflanzen vollstandig durcheinander gehen, was abet bei Leuten, 
die sie nicht gesehen batten, sondern nur veto ti[Srensagen kannten, nicht wundernehmen 
kann. Ob die I~achrichten aus Ungarn sich auf unsere Pflanze oder auf Panicum beziehen, ist 
auch nicht zu bestimmen; jedenfalls weist As  e h e r s  on nach, dal~ Panieum in Ungarn gebaut, 
daft aber auch Glyeeria benutzt wurde. Noch ein WoI~ zu der Angabe, daft der Schwaden 
ein gewShnliehes und veto Volk gebrauchtes Nahrungsmittel sei. Das gilt sicher nicht ffir 
das gauze Benutzungsgebie~. E r n s t i n g  :) sag~ yon der ~Manna decorticata Mannagrfitze, 
Meltau" : ~Neum a n n  nennt solche Bauernmanna, zum Unterschied der anderen rechten 
Manna. Allein es ist nicht hinlanglich und zu allgemein, denn die Mannagriitze wird gewifi 
nieht yon den Bauern, sondern meistens yen den vornehmen Leuten und Herren gegessen, 
obgleich etliehe Bauern, so solche bauen, sich aueh wohl deren zu Speise bedienen. Hier und 
an vielen anderen Often weis kein Bauer e~was davon." 

Die Verbreitung des Gebrauches umfafit nach A s c h e r s o n  und G r a e b n e r  das unga- 
rische Tiefland, den 5stlichen TeiI der nSrdlichen Ebene his Brandenburg (besonders um 
Frankfurt a. 0.) und Pommern. Hier ist es besonders das Doff Rusehitz Kreis Stolp, we der 
Schwaden gesammel~ wird. Offenbar auf dasselbe Doff beziebt sieh folgende Angabe yon 
Pi  el) er  a) : ~Die Bewohner des in der Kassubei an der Leba gelegenen Dorfes Ruschitz erhielten 
vor vielen Jahren yon der Gutsherrsehaf~ Land fiberwiesen unter der Bedingung, jahrlich eine 
gewisse Menge Schwadengrfitze, die damals haufig in der Umgegend wuchs, als Zins zu geben. 
Mit der Zeit ist der Schwingel aber deft versehwunden und die Leute mtissen nun meilenwei~ 
wandern, um ihre Abgabe zusammenzubringen." Ffir die Provinz Brandenburg kann ich als 
Oft, we der Schwaden gesammelt wird, das Doff Warnau bei Sandau (Kreis Jeriehow II), yon 
we unser Muster stammt, anffihren, das westlicher wie das yon A s c h e r s o n  und G r a e b n e r  
genannte Ziebingen bei Frankfurt a./O. liege. Immerhin liegt dieses gauze Gebiet noeh 5stlieh 
der Elbe. Da5 es fr~her darfiber hinaus reichte, geht aus der yon A s c h e r s o n  mitgeteil~en 
Angabe bei B e c k m a n n  (Hist. Beschr. d. Kur- und Mark-Brandenburg 1751.) hervor, naeh der 
es ,,sonderlich beim Dorfe Buch in der Altmark",  also westlieh der Elbe, gesammelt wurde. 
Der eine yon uns (It) hat den Brei aus der Mannagrfitze in seiner Jugend in Tangermfinde, 
ebenfalls in der Altmark und eine Stunde yon Buch entfernt, gegessen. Dat~ der Gebranch in 

~) 1651, '2, 444, Kap. 41. 
*z) A r t h u r  C o n r a d  E r n s t i n g ,  Des vollkommenen und allezei~ fer~igen AI~othekera 

Lexicon Practico-chymicum etc. Lemgo 1770, 2, 776. 
8) P i e p e r ,  Volksbotanik 1897, 554. 
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Polen verbreiLet war, ist schon angeftihrt and wir finden aueh bei A s e h e r s o  n dahingehencle 
Mitteihngen. Die KJrner hatten daher mehrfach den ~[amen: ,Polnisehe Manna u.s.wP, (,Die 
Einf~l~igen meinen, es falle im Tan vom Himmel, wie das Manna in der Wiiste, es heifi~ 
auch Manna Polonieum, weil man ihn anf~nglich aus Pohlen gebracht, jetzL aber auch anders- 
wo sammlet. In Polen wird selbige GrtiLze dem Reis vorgezogen und so vorz%lich zubereiLet, 
daft sie weiL und hreiL versende~ wird" Gr imm.  L e.L In Rufland, z. B. in Petersburg, wird 
sie noch heute viel gegessen, wie ebenfalls A s eh e r s o n anf'fihr~ nnd wie uns noeh vor wenigen 
Wochen eine Dame best~tigte. 

Diese Verbreitung macht es mindes~ens wahrseheinlich, dal~ der Gebrauch, den Schwaden 
zu ernten, mit den Slaven naeh Westen gewandert isL, da er nirgends fiber das von ihnen 
nach der VJlkerwanderung eingenommene Gebiet hinausgeht and sich nach Osten offenbar 
verdiehLe~. Bei dem wenig enLwickelten Ackerbau derselben, die nur den hJlzernen Hakenpfiug 
(uncus) anstatL des deutschen eisernen Pflages (aratrum) verwendeten, lag es nahe, da~ sie 
die wildwachsende Flora mJglichsL nutzbar zu machen suchten und ebenso ist es auch klar, 
daf~ der Schwaden vor dem raLionelt gewonnenen Ge~reide allm~hlieh das Feld r~umen mufite. 

Die fr~iheste Nachrich~ tinder A s c h e r s o n  bei ¥ a l e r i u s  Corclus in dessen Bearbeitang 
des Dioscurides~). C o r d u s  ist in Erfur~ geboren und hat in Wiftenberg studiert uncl doziert, 
er kannte die I)flanze offenbar aus eigener Anschauung. A s c h e r s o n  weist darauf bin, dat~ 
er sie rail der Oryza des Diosenrides zu identifizieren suchte. Jedenfalis hatte sie damals schon 
aueh sonst die Aufmerksamkeit gotehrter Kreise erreg~, darauf deateL bin, da5 el" sagt: ~Hi 
autem vehementer erranf, qai Schwaden Sesamum esse putant2 

Wir maehen auf eine erheblich Mtere SLelle aufmerksam, die sich vie  11 ei c h t  auf 
Glycerin bezieh~: A l b e r ~ u s  1V[agnus ~) sagt: ~@ramen autem communior est planta, quae 
colitur in agro eompascuo, eL quae melius et conveniens est nutrimentum animalium, eo quod 
gustu dulcis est planta haee, e~ habet quandam cum grano bladi (Getreide) similitudinem 
naturalem. Propter quod etiam graminibus jam habentibus splcas eL semlna, quidam colligtmt~ 
ipsa semina e~ fit ex eis saLis eonveniens pas~us hominis." 

J e s s e n  dearer diese Pflanze auf Glyeeria flui~ans und das isL ganz erkl~rlich, denn 
damals (1867) hatte A s e h e r s o n  noch nieht die AufmerksamkeiL auf Panieum sanguinale ge- 
lenkt. Da5 eines yon beiden gemeint is~, scheint zweifellos; welches, das dtirfte kaum zu 
enLseheiden sein, vieIleieht sprieht sogar die grJfiere WahrseheinliehkeiL ftir Panieum, da yon 
einer Kultur der Pflanze die Rede ist. 

Endlich ist das Mannagras sogar in die Pharmazie gelangL: Die preul~ische Arzneitaxe 
von 1704 hat ~Manna Polonica, Schwaden ", ein Lot kosLet 6 ]Pfennige ~, E r n s t i n g ,  der oben 
schon erwahnt wurde, fl'ihrt sie auf als ~Manna excorticata, Mannagrfi~ze, Meltau. ~ 

Die naeh J o u r d a n  s Pharmacop6e universelle bearbeitete Pharmacopaea uni~'ersaIis 
(Weimar 1832) II S. 644 hat: ,Semen Graminis Mannae" und fti~ hinzu: ~er ist erweiehend 
analeptiseh; mehr Nahrungs- als Heilmi~tel." 

Die schon oben erw/ihnte aus deln Dorf Warnau  stammende Probe haben wir 

analysiert; die Untersuchungsergebnisse waren folgende: 

Wasser Eiwei5 FeLt  Starke und Zucker Rohfaser Asehe 
13,54 9,69 0,43 75,06 0,21 0,61 °/o 

Der aul~erordelltlieh niedrige GehuIt an Rohfaser erklart sieh, wenn wir die Ware 
naher ansehen und mikroskopisch untersuehen. Sie besteht ausschlief~lich aus dem 

i) Nach A s c h e r s o n  1543 erschienen, nach M e y e r  (Gesch. d. Botanik IV. S. 318) 
ersL 1549. 

2) AlberLi M a g n i  de vegeLabilibus libri VII. ed. Jess  en. Bero]ini 1867. Lib. VII. 111. 
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Endosperm, dasselbe ist yon langovaler bis waJzenfSrmiger Gestalt (Fig. 12, 1), auf 
der einen Seite gewSlbt, auf der anderen flaeh oder wenig eingebuchtet, so dab der 
Querschnitt nierenfSrmig sein kann (Fig. 12, 2). Am einen Ende befindet sich eine 
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Fig, 12. 

unregelmafgige HShlung, in der 
sich derKeimling befunden hat. 
Das einzelne Kom ist dureh- 
schnittlich 2,5 mm lang, weii~- 
lich, halb durchscheinend. Im 
ganzen hat die Ware einen 
schwaeh rStlichen Farbenton. 
Sie besteht aussehlie$1ich aus 
dfinnwandigem, st~rkefiihren- 
dem Parenchym. Die KSrner 
der Starke sind zusammenge- 
setzt,/ihnlich denen des Hafers, 

durchschnittlich 21 ff  gro$ (Fig. 12, 3). Die TeilkSrnchen messen 2,1--7,3 fl, sie sind 
meist kantig und lassen in der Mitte h/iuSig einen rundiJchen oder etwas gestreckten 
~abel erkennen (Fig. 12, 4). 

Zum Bors~,ure-Nachweis. 
Von 

Dr. 0. V. Spindler in Ziirich. 

Das Interesse am Nachweise'der Bors/iure seheint in letzter Zeit auli/erordentlich 
zugenommen zu haben, w/ihrend lange Jahre hindurch nur verh/tltnism~i$ig sp/irliche 
Angaben kritischer Natur fiber die gebrauehliehen Reaktionen auf diesen KSrper in 
der Literatur zu finden waren. Vor einiger Zeit habe ich eine Arbeit fiber den quali- 
tativen und quantitativen Nachweis der BorsKure verSffentliehtl}, welehe slch haupt- 
s/iehlieh mit dem Methylalkohol=Verfahren beseh/iftigt und demselben Bedfirfnisse nach 
Klarheit fiber diesen Gegenstand entsprang, welchem verschiedene andera fast gleich- 
zeitige VerSffentliehungen yon anderer Seite Ausdruck geben. 

Zwei neuerdings in dieser Zeitschrift erschienene Arbeiten yon A. G e s k e 2) und 
0. M e z g e r  s) veranlassen reich, mit einigen Worten auf meine Befunde zuriickzu- 
k o m m e n .  

A. G o s k e  /~ndert die Kurkuma-Reaktion in der Weise ab, da$ er die Flfissig- 
keit in Streifen Kurkumapapier dutch Kapillaritat in die HShe steigen 1/~$t und so 
an der Grenze der Durehfeuehtung eine Zone erhalt, welche die Reaktion in ver- 
stiirkter Form zur Anschauung bringt. Dieser Gedanke erscheint im Prinzip ausge- 
zeichnet, es ware aber aueh w~inschenswert, zu wissen, ob und in welehem MaSe die 
Gegenwart anderer K6rper in diesem Falle die Reaktion beeinflussen kann. Von 

~) Chem.-Z~g. 1905, 29, 566. 
2) Diese Zei~schrift 1905, 10, 242. 
8) Diese Zeitschrift 1905, 10, 243. 


