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Pharmakognostisch-chemische Untersuchungen 
ttber die Periploca graeca. 

Von E d u a r d  Lehmann .  
Professor der Pharmazie an der Universitiit Tomsk. West - Sibirien. 

(Eingegangen 11. 2. 1897.) 

Wie bekannt, waren und sind auch jetzt noch einige, zur Familie 
der Asclepiaden gehorende Pflanzen in der Medizin und als Volksmittel 
im Gebrauch, so z. B. Gonolobus Condurango, Cynanchum Vincetoxicum, 
Asclepias incarnata, Rad. Hemidesmi etc. 

Die genannten Pflanzen konnen, ihrer Wirkung auf den tierischen 
Organismus nach zu urteilen, nicht zu der Gruppe der Herzmittel ge- 
zahlt werden, obwohl die Asclepiadeen der, an Herzgiften so reichen 
Familie der Apocyneen, botanisch sehr nahe venvandt sind. Nun er- 
weist es sich aber doch, dass eine Asclepiade existiert, und zwar oben- 
genannte Pw@loca graeca, die einen organischen Stoff zu produzieren 
im stande ist,  welcher sehr intensiv auf die Herzthatigkeit und den 
Blutdruck wirkt und in dieser Hinsicht dem Strophuntus und dem 
Apocynum cannabinum ebenbiirtig ist. 

Uber die Pwiploca graeca, welche ich im siidwestlichen Kaukasus 
(Schwarzmeergebiet) in Menge und iippiger Fiille wild wachsend fand, 
erwahnen bereits a te re  Naturforscher, dass sie einen sehr bitteren, 
giftrigen Milchsaft fiihrt und ein schwach-bittermandelahnliches Aroma 
verbreitet, welches ebenfalls giftig wirken soll. Neuere und genauere 
Berichte uber Wirkung und die Bestandteile dieser Pflanze konnte ich 
in der mir in Tom& zuganglichen medizinischen Litteratur nioht 
auffinden. 

Da  nun die Asclepiadeen im allgemeinen bis jetzt noch sehr un- 
geniigend, sowohl in pharmakochemischer, d s  auch pharmakologischer 
Hinsicht untersucht worden, die Pwiploca graeca aber noch gar nicht, 
so hoffe ich, dass die Untersuchung dieser Pflanze nicht nur theoretisches, 
sondern auch praktisches Interesse bieten wird, dmsomehr, als die, 
von Professor P. B u r s c h i n s k y  in Tomsk mit dem Rindenfluidextrakt 
und dem rein dargestellten Bitterstoffe der Pflanze ausgefiihrten Ver= 
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suche an Tieren, es unzweifelhaft, beweisen, dass wir es hier mit einem 
Herzmittel zu thun haben, welches auch in  der praktischen Medizin 
Verwendung finden konnt,e. 

Die von mir untersuchte Periploca graeca n. Toumefort1) stellt eine 
yon den zwolf in der Botanik bekannten, in Sudeuropa, Mittel-Siidasien und 
dem tropischen Afrika verbreiteten Arten der Gattung Periploca vor, welche 
zu der naturlichen Familie der Asclepiadeen gehort2). Die geographische 
Verbreitung der Z’eriploca graeca ist eine verhaltnismassig begrenzte, sie 
kommt im wilden sowohl als kultivierten Zustande nur in Siideuropa und 
dem Oriente vor, in Landern, die vom Mittel- und schwarzen Meere bespult 
werdpn : Siidfrankreich, Griechenland, Kaukasus, Kleinasien. Sie unterscheidet 
sich von den ubrigen Periplocaarten nicht allein durch morphologische Be- 
sonderheiten, sondern hochstwahrscheinlicli auch durch Eigentiimlichkeiten 
im anatomischen und histologischen Baue ihrer Organe. Bevor ich deshalb 
zu der Darlegung der Resultate meiner Untersuchung der Periplocariode 
schreite, wird eine kurze Botanisch -pharmakognostische Beschreibung der 
Stammpflanze nicht iiberfliissig erscheinen. 

Ihren recht zutreffenden Namen (xopt~k~xo - ich winde mich herum) 
hat diese strauchartige Liane unzweifelhaft von der originellen Art erhalten, 
womit sie sich an fremde Gegenstande, die ihr als Stutze dienen sollen, an- 
zuheften pflegt. Da sie weder Ranken noch auch Stacheln besitzt und ihre 
glatten Stamme verhaltnisrnassig sehr weich und biegsam sind, so heftet sie 
sich z. B. an Zweige anderer Pflanzen, indem sie dieselben, stellenweise, in 
mehrfacher enger Spirale ,,pfropfenzieherartig’ yon rechts nach links um- 
windet, und auf diese Weise sich bis an die Spitze recht hoher Baume hinauf- 
rankt. Ihr langes, zylindrisches Rhizom unterscheidet sich wenig von den 
oberirdischen Stammen und kriecht meist am Erdboden hin oder dringt 
nur oberflachlich in denselben ein, sich durch wenige, dabei knrze und 
schwach verastelnde Wurzeln darin befestigend. Ebensolche - Luftwurzeln - 
erscheinen haufig an den Erdboden beriihrenden Stellen der Stamme, welche 
ofters zu niehreren aus dem in solchen Fillen mehrkopfigen Wurzelstocke 
entspringen. Bei mehrjahrigen Exemplaren erreichen die oberirdischen 
Stamme eine Lange bis iiber 8 Meter und am Grunde eine Dicke von 
2,5 Centimeter. Die nur an dem oberen Ende sich verzweigenden Stamme 
und Aste sind mit grossen, zum Winter abfallenden, gegenstandigen und 
kurzgeteilten Blattern bedeckt, deren Blattfliiche vollig glatt, ganzrandig und 
von langlich-ovaler Form, am Grunde oft herzformig ausgeschnitten, am 
oberen Ende zugespitzt ist. Die Farbe der Blatter ist oben dunkelgriin 
glanzend, unten hellgriin. Die Innervation ist winkelstandig und dadurch be- 
merkenswert, dass die Nerven der haheren Ordnung an den Blattriindern 
eine feine wellenformige Linie bilden. Die am Grunde verdickten Blattstiele 

1) Eine naturgetreue, kolorierte Abbildung der Periploca graeca findet 
Trait6 des arbres et arbustes, que l’on cultive 

~ _ _  

man im Atlas von Duhamel. 
en pleine terre. Tome sixikme. Paris 1825. 

2) 0. Bcntliam et J. Hooclrer. Genera plantarum. Londini 1874. 
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biegen mit ihrem oberen Teile bogenformig von den Asten ab, wodurch die 
Blatter eine horizontale Lage erhalten, welche letztere, meiner Meinung nach, 
der Pflanze behiilflich ist, sich auf fremde Gegenstande zu stiitzen und zu 
halten. 

Die Inflorescenz (Corymbus) ist achselstandig auf kurzen, sich dichotom 
teilenden Bliitenstielen, die von kleinen, schmalen Bracteen unterstiitzt 
werden. Die Bliiten sind verhaltnismassig klein und unscheinbar, pentamer- 
actinomorph. Der bleibende fiinfteilige griin gefarbte Kelch umgiebt fiinf 
nur am Grunde verbundene, langlich-ovale und behaarte Korollenblattchen, 
die aussen griingelb, innen hraun-violett gefarbt sind. Die auf die Kronen- 
blattchen folgenden und mit denselben abwechselnden fadenformigen Nectarien 
(Staminodien) sind schr lang und purpurfarben. Sie biegen sich mit ihren 
Spitzen spiralformig nach innen und bilden tiber den Geschlechtsorganen 
eine Art Kappe. Die Filamente der fiinf entwickelten Staubfaden verlangern 
sich noch iiber die, seitwarts nach innen angehefteten, zweifacherigen Staub- 
beutel hinaus und sind mit Harchen bedeckt. In den grossen gelben Staub- 
beuteln sind die Pollen zu einer keulenformigen Masse (Pollinodien) ver- 
einigt; letztere bleiben, nachdem sie aus den, bei der Reife durch eine 
Langsspalte sich offnenden Beuteln hervortreten, auf der fiinflappigen, flach 
konischen Bliitennarbe kleben. Der Fruchtknoten besteht aus zwei rnit ein- 
auder verwachsenen, oval-langlicheu Carpellen, welche sich bei der weiteren 
Entwicklung derselben in eine bis I0 cni lange Doppelkapsel verwandeln. 
Und zwar trennt sich die Frucht der Periploca graeca bereits am Grunde 
in zwei zylindrische, der Spitze zu sich verjiingende, parallel stehende einzelne 
Kapseln, die mit ihren Spitzen sich wieder vereinigen und haufig auch nach 
der Reife der Frucht und nach dem Aufspringen der einzelnen Kapseln 
Iangs der Bauchnaht, oben verbunden bleiben. In den Kapseln befinden sich, 
sehr viele flache, dachziegelformig einander bedeckende Yamen, die mit langem, 
haarigen Schopfe (Coma) in Form eines Pinsels versehen sind. 

Alle griinen Teile der Pflanze, besonders die saftige Rinde, die Blatter 
und unreifen Friichte sind reich an einem ausserst bitteren weissen Milchsafte, 
der in besonderen, sich stark verzweigenden Milchgefassen enthalten ist und 
verbreiten beim Zerreiben einen deutlichen, wenn auch schwachen Geruch 
nach atherischem Bittermandelol. Auch [nach dem Trocknen der Rinde ist 
dieser Geruch sehr deutlich wahrnehmbar und verstarkt sich noch mehr beim 
Anfeuchten der ersteren. 

Der anatomische Bau der Rinde und der Samen der Periploca gr. 

Die Rinde der Stamme und starksten Aste  hat  haufig eine Dicke 
bis zu 3 mm und lasst sich leicht von dem weichen, porosen hellgelben 
Holze abziehen. Letzteres ist rechts gedreht und spaltet sich leicht 
in einzelne Holzbiindel. Die Rinde der jungen Stamme und Zweige ist 
mit einer ‘dunnen braungelben Epidermis bedeckt, auf welcher kleine, 
quergestellte, ovale Korkwarzen (Lenticellen) zerstreut liegen. Bei  
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iilteren Rinden ist die Epidermis durch eine diinne quergerunzelte 
Korkschicht ersetzt, welche letztere, wie man auf mikroskopischen 
Schnitten beobachten kann, aus mehreren Reihen tangential gestreckter 
Zellen mit  braunrotem Inhalt bestehen. Auf die Korkschicht folgt eine 
oder zwei Reihen grosserer, diinnwandiger, innen leerer Zellen und 
sodann eine intensiv griln gefbbte Schicht von Collenchymzellen, 
deren tangential gestreckte dickwandige Zellen mit Chlorophyll- 
und Amylum-Kornchen gefiillt sind. Die Peripherie der auf das 
Collenchym folgenden Parenchymschicht der Mittelrinde wird von einem 
durchbrochenen Ringe von Sclerenchymzellen und Bastzellenbiindel 
gebildet, welche zu mehrreihigen, ebenfalls tangential angeordneten 
Gruppen vereinigt sind und von gewohnlichen Parenchymzellen, die 
die Hauptmasse der Mittelrinde ausmachen, von einander getrennt 
werden. Einzelne Sclereiden und Stereiden sind auch ausserhalb des 
obenbeschriebenen Ringes in der Mittelrinde anzutreffen, in welcher 
letzteren auch die Milchsaftgeftsse gelegen sind. 

Diese Gefasse unterscheiden sich im Querschnitt wenig, weder 
in Grosse, noch Form von den sie umgebenden, mit Amylum gefiillten 
Parenchymzellen. Die Innenrinde besteht aus Cambiform und Sieb- 
zellen, langs welchen Kammerzellen, mit  j e  einem grossen Krystalle 
von Kalkoxalat belegen sind. Ebensolche Krystallzellen befinden sich 
auch in der Nahe der Bastbilndel der Mittelrinde. Die die Innenrinde 
radial durchschneidenden, meist einreihigen Markstrahlen enthalten in 
ihren radial gestreckten Zellen ebenso wie das Cambiform vie1 Amylum. 
Das Gewebe des nach dem Typus collateral unbegrenzter Gefassbiindel 
gebauten Xylems besteht aus langen, im Querschnitt fast viereckigen 
Libriformzellen, mit stark verdickten porigen Wandungen und aus 
weiten ovalen Gefassen, welche letztere unregelmassige konzentrische 
Ringe bilden, spiralig verdickte Wandungen und schief gestellte ovale 
Poren besitzen. Die radial verlaufenden einreihigen Markstrahlen des 
Xylems sind gleichwie das aus zarten Parenchymzellen gebildete zentrale 
Mark reich anAmylum. Im Holze mehrjahriger Stamme sind Jahres- 
ringe sichtbar. 

Die Blatter der Periploca graeca zeigen in histologischer Hin- 
aicht wenig Bemerkenswertes, ausgenommen die sehr langen einzelligen 
und sich verzweigenden Milchsaftrohren, die gewohnlich die Blattnerven 
begleiten, hin und wieder aber auch selbstandig das Blattgewebe durch- 
setzen. Die Blatter sind nach bifacialem Typus gebaut, besitzen keine 
Trichomen und nur auf der unteren Seite Spaltoffnungen. 

(Fortsetzung folgt ) 
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Die im unreifen Zustande saftigen und fleischigen, intensiv griinen 
Pruchtkapseln verhgrten bei der Reife. Ihre Wandungen werden 
holzig, sprijde und llngsrunzelig und nehmen aussen eifie gmuschwarze 
matte Farbe an, wlhrenddie glatte, gllnzefide InnenflhhaderKapselnstroh- 
gelb gefsrbt ist. I n  der gusseren Gewebeschichten der FruchBkapseln 
sind bemerkenswert halbmondformige Uruppen von Skleremhjmzellen und 
Bastfasernblindeln, die nicht nebeneinander wie in der Rinde, sondern 
ubereinander gelagert sind. Die reifen Samen der Perabloca paeca 

sind klein und flach (1 cm lang und gegen 3 mm breit). Sie sind von 
rhombischer oder eiformiger Gestalt und sind mit einer mattbraunen 
runzeligen Samenhaut bedeckt. Auf der Bauchseite zieht sich langs 

Arch. d. Pharm. CCXXXV. Bds. 3. Heft. 11 
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des ganzen Samens eine erhabene dunne Linie hin (Raphe). Das obera 
Ende des Samens verbreitet sich in Form eines kleinen Bechers, in 
dessen Vertiefung die nur am Grunde vereinigten und sich leicht 
vom Samen abtrennenden Haare des Samenschopfes sitzen. Die Samen- 
haut wird aus einer Reihe grosser, dunnwandiger, innen leerer oder 
nur stellenweise braune amorphe Massen enthaltender Epidermiszellen 
gebildet, die frei von Trichomen sind, und aus einer aus sehr zusammen- 
gefallenen Zellen bestehenden Innenschicht, in welcher Kalkoxalat- 
krystalle sichtbar sind. Die polyedrischen Zellen des stark ent- 
wickelten Endospermes enthalten neben Plasma nur Aleuronkornchen, 
nicht aber Starkernehl. Ebenderselbe Inhalt befindet sich in den 
zarteren und kleineren Zellen des Embryos. Der letztere ist gut 
ausgebildet, mit seinem Wurzelchen gegen die Samenspitze gerichtet 
und besitzt zwei posse  flach-konvexe Kotyledonen von oval-Ianglicher 
Form, welche die zentrale konische Plumula einschliessen. Der 
Embryo fiillt fast die ganze zentrale 'Spalt,e des Endosperms aus. 
Die in dem Gewebe der Kotyledonen und der Plumula unter dem 
Mikroskop sichtbaren grosseren runden Offnungen, stellen die Anfange 
kiinftiger Gefasse vor. 

Der Haarschopf der Samen ist bis 2 cm lang und besteht aus 
einer sehr grossen Anzahl von langen, einzelligen, zylindrischen, innen 
hohlen, aussen glatten, silberglanzenden Haaren, die nur am Grunde 
durch eine braune Masse verbunden und in der Vertiefung der Samen- 
spitze eingebettet liegen, wahrend sie nach oben zu pinselartig divergieren. 

Die nicht nur in der Rinde und den Fruchtkapseln, sondern auch 
in der Samenhaut reichlich vorhandenen Krystalle zeigen alle die 
Form kurzer rhomboedrischer Prismen (Hendyoeder), niemals die Form 
von Raphiden und bestehen aus oxalsaurem Kalke, wovon man sich 
leicht iiberzeugen kann, wenn man auf dieselben erst mit Eisessig ein- 
wirkt, welcher sie nicht zu losen im stande ist, darnach aber mit 
konzentrierter Schwefelsaure , welche letztere die Krystalle beim 
Erwarmen ohne Gasentwicklung lost und nach dem Erkalten die fiir 
Gyps charakteristischen Krystallnadeln giebt. 

Einiges Interesse bieten iibrigens auch die Farbenreaktionen, welche 
man durch Einwirkung gewisser mikrochemischer Reagentien auf die Ge- 
webe der Rinde und des Samens derperiploca erhalten kann. So giebt z. B. 
Jodjodkaliumlosung folgendes recht hiibsche Bild in den Rindegeweben. 
Die Korkschicht behalt ihre urspriingliche braune Ftirbung ; in der 
intensiv griinen Collenchymschicht treten blaue Piinktchen von gefarbtem 
Amylum auf, die grossen portisen Sclerenchymzellen nehmen eine tief- 
gelbe Farbe an, walirend die Bastzellen ungeftirbt verbleiben, bei 
letzteren tritt nur bedeutend scharfer die konzentrische Schichtung 
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der verdickten Wandungen und das sehr kleine Lumen hervor. Unge- 
fgrbt bleiben auch die Milchsaftrtlhren, alles ilbrige Gewebe der Mittel- 
iind Innen -Rinde nimmt eine intensiv blaue Farbe an, wBhrend in den 
Zwischenrtiumen die durchsichtigen glgnzenden Oxalatkrystalle hervor- 
treten. Konzentrierte Schwefelsaure tingiert bei gewohnlicher Temperatur 
die Korkschicht schwarzbraun, die Sclerenchymzellen hellgriln und das 
Ubrige Qewebe der Mittel- und Innenrinde erst hellrosa darnach violett. 
Eine ebensolche rosa-violette Farbe wird durch das genannte Reaktiv 
in dem Gewebe des Samenkernes hervorgerufen. Konzentrierte Salpeter- 
saure, ebenso gesattigte Atzalkalienlosungen geben eine mehr oder 
weniger intensive gelbe FBrbung in den Innenschichten der Rinde. 
Eisenchloridlosung ruft eine schwache schwarzviolette FLrbung hervor, 
auch nehmen feuchte Rindenschnitte von der Berilhrung des Messers 
an der Luft bald eine schwarze Farbe an, was auf einen bedeutenden 
Gehalt an Gerbstoffen in der Rinde schliessen 1Lst. 

Chemische Untereuchung der wirksamen Bestandteile der Periplocarinde. 

Zur vorl~ufigen AufklXrung der chemischen Natur und einiger 
Eigenschaften der wirksamen Bestandteile der Rinde, wurden Versuche 
an Tieren und ebenso einige chemische Experimente mit Rindenaus- 
ziigen, welche mit Hilfe verschiedener flilssiger Losungsmittel erhalten 
wurden, ausgefihrt. Auf diese Weise wurde nun konstatiert, dass die 
wirksamen Bestandteile der Rinde erstens: sich leicht in Athyl- und 
Amylalkohol und ebenso in Wasser losen, unloslich aber in Athyl- 
ather, Chloroform, Benzol und Petroleumather sind; zweitens : dass sie 
weder saurer noch basischer Natur sind, also weder zu den organischen 
Sauren, noch auch zu den Alkaloiden gehoren, dagegen hochst wahr- 
scheinlich zu der Gruppe der Glykoside gerechnet werden mbsen, und 
endlich, dass sie aus ihren wbserigen Losungen mittelst Tannin in 
Form einer schwer loslichen amorphen Verbindung ausgefallt werden 
konnen, ohne hierbei irgend welche tiefer gehende Veraderungen zu 
erleiden. Auf Grund dieser Daten wurde nun zur Isolierung der 
wirksamen Stoffe der Rinde folgende einfache Methode gewahlt, die 
ausgezeichnet gute Resultate ergab.1 

Groblich gepulverte lufttrockene Rinde (11/2 Kilo) wurde wieder- 
holt bei einer Temperatur nicht ilber 50° C. mit reinem 85% 
Athylalkohol extrahiert. Von der hierbei resultierenden dunkelgrilnen 
Tinktur wurde fast aller Alkohol im Wasserbade abgezogen, hierbei 
schieden sich aus dem restierenden whserigen Fluidextrakte beim Er- 
kalten dickflilssige Massen von dunkelbraungriin gefarbten und 
1-iechenden oligen und hmigen  Stoffen aus, die mechanisch entfwnt 

11* 
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wurden'). Um letztere vollstandig zu beseitigen, wurde das Fluid- 
extrakt nun successive rnit Petroleumlther, Benzol und AthylXther 
ausgeschllttelt, bis daa wasserige Extrakt voilig klar geworden, eine 
braunrote Farbe angenommen und seinen spezifischen Bittermandel- 
geruch verloren hatte. Das auf beschriebene Weise gereinigte Fluid- 
extrakt zeigte saure Reaktion, besass einen hochst bitteren, widerlichen 
Geschmack und ent,hielt ausser den Bitterstoffen noch vie1 - Kupfer- 
salze reduzierenden Bucker und recht bedeutende Mengen von - Eisen- 
salze grilnlich fiirbenden Gerbstoffen. Da  Tannin in dem konzentrierten 
wasserigen Fluidextrakte keinen Niederschlag hervorrief, letzterer erst 
bei starker Verdiinnung auftrat , und bei niedriger Temperatur in 
griisserer Menge als bei erhohter, so wurde das Fluidextrakt vorerst 
rnit der zehnfachen QuantitPt destillierten Wassers verdiinnt und bei 
moglichst niedriger Temperatur (7'--8O C.) mit einer wbserigen Tannin- 
liisung solange vermischt, als noch Trllbung eintrat. Der nach 
einiger Zeit sich am Boden ansammelnde braunrote, amorphe und 
harzwtige, doch plastische Niederschlag wurde hierauf rnit kalteni 
'hrasser ausgewaschdn und mogiichst innig mit noch fhchtem, fiisch- 
gefalltem reinem Bleioxydhydrat im Ueberschuss vermengt, wobei eine 
hellgclbe, zerreibliche Masse erhalten wurde. Nach 24 Stunden wurde 
letztere dann zuerst mit reinem warmen Wasser, darnach rnit kochen- 
dem Alkohol estrahiert. Der vollstlindig farblose und klare wasserige 
Auszug gab bei Yorsichtigem Abdampfen des Wassers vollig fublose 
Krystalle des wirksanien Bitterstoffes. Aus dem spirituosen Auszuge 
erlialt man nach Verdampfen des Losungsmittels nur eine farblose oder 
schwach gelblich gefdrbte, durchsichtige, feste, jedoch uur amorphe Masse, 
von ausserst bitterem Geschmacke, welche nach langerem Aufbewahren 
trube und durch Eintrocknen rissig wild, jedoch niuht krystallisiert. 
Beim Losen derselben in geringen Mengen warmen Wassers verwandelt 
sich die ganze Masse in einen Krystallbrei von mikroskopisclien Nadeln. 
Da in der wasserigen, von dem Tanninniederschlage abgeschiedeiien 
FlUssigkeit des urspriinglichen Rindenextraktes noch eine bedeutende 
Menge Bitterstoff zurilckbleibt, wovon man sich leicht durch den bitteren 
Geschmack derselben ilberzeugen konnte, so wurde, um diese Reste 
des Bitterstoffes zu erlangen , die ganze Fliissigkeit stark eingeengt 
und zur Entfernung der Gerbstoffe mit frischgefzlltem Bleioxydhydrat 
im Ueberschuss bearbeitet , und sodann wiederholt mit Amylalkohol 
ausgeschtittelt. Von den gelblich gef Brbten Amylalkoholauszllgen wurde 

1) Ein solches, nur mechanisch von den olig-harzigen Stoffcn gereinigtes 
Fluidextrakt wurde von Prof. Burschinsky zu seinen pharmakologischen Ver- 
ruchen benutzt. 



E d n a r a  Lehmann: Periploca graeca. 1 G5 

der Alkohol im Vakuumapparate bei einer Temperatur von 80-70° C .  
abdestilliert und der amorphe feste Ruckstand in heissem Wasser ge- 
liist. Bei langsamen Eindampfen der wbserigen Lasung erhalt man 
eine weitere Portion gelblich gefgrbter Krystalle. Durch wiederholtes 
Umkrystallisieren aus reinem Wasser werden ebenfalls farblose und 
reine Krystallnadeln des Bitterstoffes erhalten, welcher ganz dieselben 
physikalischen, chemischen und sogar physiologischen Eigenschaften 
zeigt, wie der aus dem Tanninniederschlage erhaltene. Die Muttcr- 
laugen, welche nach dem Aus- und Umkrystallisieren des Bitterstoffes 
zurtlckbleiben und nicht wenig von letzterem neben Zucker, Farb- 
und Harzstoffen enthalten, wurden, wie weiter unten mitgeteilt werden 
wird, zur Darstellung und Untersuchung der Spaltungsprodukte tles 
Bitterstoffes verwandt. In Summa wurden 0,38O/o des vollig reinen 
krystallinischen Bitterstoffes aus der Periplocarinde gewonnen. 

P h y s i k a l i s c h e  und  chemische  E i g e n s c h a f t e n  und e lemen-  
t a r e  Z u s a m m e n s e t z u n g  dea aus der Rinde der Perapbca graeca 
isolierten krystallinischen Bitterstoffes, den ich vorschlage , ,Pe r ip l  ocin" 
zu nennen, da derselbe, wie Versuche an Tieren beweisen, die giftige 
und spezifische Wirkung der Pflanze bedingt. 

Die Krystalle des Periplocins sind vollig farblos und durchsichtig, 
bilden lange, sehr dlinne und feine Nadeln, welche sich gewohnlich in Form 
von ganzen oder halben Rose t t a  oder in Bbcheln gruppieren, seltener 
einzelne Nadeln bilden, welche unter dem Mikroskope als lange und 
feine Prismen erscheinen. 

Beirn Beobachten im Polariskope erscheint beim Kreuzen der 
Nikkolschen Prismen in der Mitte der Krystallrosetten ein schwarzes recht- 
winkliges Kreuz auf weissem Grunde (Interferenzkreuz.) Die Krystalle 
verlieren beim Trocknen bei loo0 C .  kein Krystallisationswasser und 
verandern ihre ursprtlngliche Krystallform nicht. Beim Erhitzen in 
einem Capillarrohrchen im Glycerinbade bis auf 205O C. schmelzen die 
Periplocinkrystalle langsam zu einer dickfltlssigen, gelblich gefgrbten 
durchsichtigen Masse ohne Gasentwickiung und erstarren beim Erkalten 
zu einer durchsichtigen amorphen Masse. Bei hoheren Temperaturen 
von 215OC. an, zerlegt sich das Periplocin, die fliissige Masse briiunt 
und bltiht sich auf, indem GasblKschen entweichen. Auf einem Platin- 
blech an der Luft erhitxt, schmelzen die Krystalle erst, nehmen dann 
eine immer dunkler werdende Fgrbung an, bltihen sich auf und ent- 
wickeln weisse Dgmpfe von unbestimmtem Gernche, verbrennen darauf 
mit gelber russender Flamme, hierbei einen Geruch nach erhitztem 
Harze von Nadelholzern verbreitend. Der geringe Kohlertickstand 
verbrennt beim Glilhen vollstandig. In Athyl und Amylalkohol liist 
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sicb das kryst. Periplocin sehr leicht, krystallisiert aber nachher eogar 
bei sehr langsamen Verdunsten des Alkohole nicht mehr, sondern ver- 
bleibt als durchsichtige amorphe Maase. In reinem Wasser lost es 
sich verhiiItnismIssig schwieriger als in Spiritus und zwar bei ge- 
wohnlicher Zimmertemperatur 16sen sich l Teil kryst. Periplocin in 
125 Teilen Wasser. Solch eine Losung ist vollig farblos und geruchlos, 
von ausserst bitterem Geschmack und neutraler Reaktion, d. h. weder 
rotes noch blaues Lackmuspapier wird verandert. Eine bei 16-18O C. 
gesattigte wxsserige Losung von Periplocin wird beim Erwkmen bis 
auf 8OoC. etwas trilbe und scheidet bei Siedetemperatur sogar feine 
Krystallkrusten ab, das Periplocin ist demnach in heissem Wasser 
weniger loslich als in kaltem. In Atbyrather und Chloroform losen 
sich nur  Spuren von Periplocin, in Benzol und Petroleumather ist es 
fast ganz unloslich. Wbserige und apirituiise Losungen des Periplocins 
sind optisch aktiv und drehen das polarisierte Licht nach rechts und 
zwar dreht eine 5Ol0 spirituose Losung (im Polarimeter v. 5 o 1 e i 1- 
L a u r e n t  [a penombre] im Natriumlicht, bei einer to von 16OC. und 
einer Rohrlhge yon 1 Decimeter) um einen ganzen Grad nach rechts, 
also [ a ]D=+20° .  

Gegen chemische Reagentien verhalt sich das Periplocin folgender- 
massen. Konzentrierte Schwefek%ure ftirbt bei gewohnlicher Temperatur 
die Periplocinkrystalle erst intensiv braunrot ,,ziegelfarben" j nachdem 
sich die Krystalle geliist, nimmt die Fliissigkeit, wenn der Versuch 
in einem Uhrglaschen ausgefiihrt wird, an den Randern eine rosa-, 
nltch ungefahr 5 Minuten in blau-violett iibergehende Farbe an. 
Darauf tritt nach 15-20 Minuten eine tief indigoblaue Farbung ein, 
welche sich allmahlich der ganzen Losung mitteilt und wenn die letztere 
nicht durchmischt wird, langere Zeit, 5 bis 6 Stunden, sich erhgt.  
Nachher fan@ die Farbe zu verblassen an und geht endlicb in schmutzig 
rosa iiber. Beim Umschiitteln von Periplocin und konz. SchwefeLyiiure 
im Probierglaschen erhalt man nur eine rosarote Losung, ebenso ver- 
hindert Brom das Eintreten der indigoblauen Fh.bung. Das Absorptions- 
spelitrum der rosarot gefiirbten Schwefelsaureliisung des Periplocins 
zeichnet sich durch eine breite dunkele Linie aus, die zwischen E und 
F des Sonnenspektrums gelegen ist, aber ohne scharfe Hegrenzung 
der Riinder, ausserdem durch vijllige Verdunkelung des ganzen blau- 
violetten Teiles des Spektrums. 

Konzentrierte Salpetersaure lost das Periplocin in der Kiilte zu- 
erst mit schnell verschwindender rosa, dann intensiv-gelber Farbe, 
welche beim Erwarmen noch dunkler und intensiver wird. Die Losung 
bleibt dabei klar und verandert die Farbe nicht beim Neutralisieren 
mit Alkalien, durch Cyankalium aber wird sie dunkelrot gefubt. 
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Starke Salzsaure lost das Periplocin in der KLlte erst ohne Ver-  
Inderung, vollig farblos und klar  auf, bald jedoch tritt eine Triibung 
in der Losung auf, letztere nimmt eine griinlich blaue Farbe an und geht 
allniahlich, schneller beim Erwarmen in hellgelb ilber, wobei zugleich 
eine amorphe braunliche Masse niederfallt. Eisessig lost Periplocin 
sowohl in der K a t e  als auch beim Erwarmen ohne alle Veranderung 
vollstgndig farblos auf. WLisserige Atzammoniaklosung (loo/,) lost 
den Bitterstoff in der KBlte ohne D’arbenveranderung und Zersetzung 
farblos auf. Konzentrierte Atzkali- oder h’atronlosung wirkt  in der 
K d t e  nicht auf Periplocin und lost es auch nicht. Aus gesattigten 
wasserigen Losungen wird das Periplocin durch konz. Atzalkalien 
sogar in Gestalt eines voluminosen flockigen weissen Niederschlages 
ausgefiillt. Jodjodkalium, Platinchlorid, Quecksilberchlorid, Pikrin- 
silure fallen Periplocin nicht aus wasserigen Losungen, nur Tannin- 
lilsung giebt einen amoryhen braunen, in Alkohol leicht loslichen 
h-iederschlag. 

Verdiinnte Nineralsauren wie Schwefel- und Salzsaure wirken 
bei gewohnlicher Temperatur nicht rerzndernd auf Feriplocinlosung 
ein, beim Erwarmen aber bis auf 60°-70° C. geht eine Zersetzung vor 
sich; die Losung t rubt  sich ohne Farbenanderung und es scheidet sich 
beiiu Siedepunkt des Wassers ein bedeutender, flockiger, vollig weisser 
Nicderschlag ab, welcher in Wasser  nicht loslich und nach langerem 
Btchen in eine undeutlich krystallinische RIasse iibergeht. Fehling’sche 
Losung, mit einer konzentrierten wbserigen Periplocinlbsung in der 
KBlte gemischt, t rubt  sich nur, scheidet aber selbst bei Iangerem 
Erwtirmen bis auf SOo C. kein Kupferoxydul ah. Nach vorhergegangeneiu 
Kochen jedoch der Feriplocinlosung niit verdiinnter Schwefelsaure, 
redrlziert dieselbe sowohl bei gewohnlicher Zimmertemperatur bei 
kngereni Stehenlassen, schneller natiirlich beim Erwarmen die 
Fehlingsche Kupferliisung. 

Elementare Zusammensetzung des krystallinischen Periplocins. 
Eeim Verbrenuen des bei 100’ c. getrockneten kryst. Periplocins 

niit Knpferoxyd im Sauerstoffstrom wurden folgende Resultate erhalten: 
0,465 C o g =  63,38$ C 
0,158 HzO= 8,38$H 

1) 0,210 Substani gabcn 

Beim Verbrennen mit Natronkalk 
3) 0,144 Substanz gaben 0,O h’Ha=O%N. 

Nach dem Zusamnienuchmelzen von Periplocin mit KHO konnte 
in der Schmelze kein Schwefel konstatiert werden. 
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Daa krystallinische Periplocin besteht folglich aus 
und enthiilt im Mittel 

C, H und 0 

Um daa Molekulargewicht des Periplocins, welches auf Grund 
oben angeftlhrter Daten unzweifelhaft zu den Glykosiden gehort, zu 
bestimmen und womiiglich seine chemische Konstitution genauer zu 
erforschen, wurden folgende Versuche ausgefihrt. 

D a  das Periplocin sich beiin Erhitzen leicht zersetzt, so konnte 
natilrliohelweise das Molekulargewicht nur bestimmt werd,en nach Ver- 
anderungen des Siede- oder Gefrierpunktes von Periplocin enthaltenden 
Losungsmitteln. 

Z u  letzterem Zwecke ward die Heckmann'sche Methode (Be- 
stimmung des Molekulargemichtes nach Erhohung des Siedepunktes) 
gewtihlt, da dieselbe die Moglichkeit gewtihrt, das Periplocin wieder 
unverlndert zurllckzugewinnen. 

Das niittel aus diesen zwei Versuchen = 605. Der grosse Unter- 
schied in den zwei angegebenen Versuchsresultaten ist , durch die 
Fehler zu erklgren, die bei der Heobachtung so geringer Temperatur- 
unterschiede ganz unausbleiblich sind. Deni oben angeftihrten Molekular- 
gewichte d e  krystallinisohen Periplocins entspricht so ziemlich die 
Formel (CBOH48 0 1 2 )  - O(Ca HE Od = 600. 

Bur weiteren Erforschung der chemischen Konstitution des 
Periplocins wurden die Spaltungsprodukte, welche dieses Glykosid bei 
Einwirkiing verdthnter Mineralsiiuren' hnd erhghter Temperatur liefern, 
einer eingehenden Untersuchung untemorfen. Zu  diesem Zwecke 
\\urde ein Teil des \-orhandenen rehen krystallinisehen Pcriplocins 
benutzt, ausserdem aber noch eine gewisse Menge des liauptslchlichsten 
Spaltungsproduktes a w  den Mutterlaugen, die nach dem Umkrystallisieren 
des Periplocins noch geblieben, gewonnen. Wie  bereits oben berichtet, 
scheidet sich beim Kochen einer wbserigen Losung von Periplocin 
mit verdilnnter Schwefelstiure eine neue organische krystallisations- 
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fihige Substanz ab, welche sich von dem Periplocin durch eine Un- 
ltislichkeit oder sehr schwierige Ltislichkeit in reinem Wasser unter- 
scheidet. Daraufhin d e n  nun die mit Wasser verdllnnten Mutter- 
laugen des Periplocins, die noch gewisse Mengen von Zucker und 
anderer in Wasser laslichen Stoffe enthalten, zur Gewinnung deu 
obenervviihnten Spaltungsproduktes mit verdllnnter Schwefelsgure 
im Wasserbade 15-20 Minuten lang gekocht, die sich hierbei ab- 
scheidende rotbraune harzartige Masse wiederholt mit kochendem 
Wasser ausgewaschen und im Exsiccator iiber konz. Schwefelsaure 
getrocknet. Die trockene gepuiverte Substanz wurde sodann mit 
Chloroform, welches den grossten Teil der Substanz ltist, ausgezogen. 
Nach Verfltichtigung des Chloroforms verblieb eine gelbe durchsichtige 
amorphe Masse, welche mit absolutem Athylather digeriert, eine f,tst 
farblose Lasung giebt und nach langsamen Verdunsten des Athers 
verhtiltnismlssig posse, in strahlige Gruppen uereinigte, etwas 
griinlich-gelb geQrbte Krystalle hinterlbst. Der die Krystalle ver- 
unreinigende Farbstoff ltist sich weder in Renzol noch Petroleumtither; 
doch geIang es durch wiederholtes Umkrystallisieren aus Ather und 
Alkohol fast farblose Krystalle zu erhalten. 

Reines krystallinisches Periplocin gab bei der Spaltung durch 
verdllnnte SchwefelsLiure. folgende Mengen son S,paltungsprodukten : 

1) 0,136 Periplocin in 26 ccm Wasser und 2 ccm verdunnter Schwefelsiiure 
(1:5) - 16 Minuten lang gekocht - bia aus der Fliissigkeit 
kein Niederschlag sich weiter ausschied, gaben - 0,054=37 % (bei 
1000 C. getrbckneten) in Wasser unlbslichen Spaitnngsproduktes in Form 
einea ganz weissen undeutlich krystalliniechen Pnlvers. 

2) 0,056 Periplocin gaben 0,021 =36,50/,-, Spaltungsprodukt. 
Ans der, vom krystallinischen Niederschlag abfiltrierten sauren 

wisserigen Flllssizkeit wurde die Schwefelstiure durch reines Baryum- 
carbonat entfernt. Die neutrale Fliissigkeit hinterlbst beim Abdampfen 
eine gelbe durchsichtige, vollig in 95O/, Alkohol losliche, amorphe Masse, 
die einen stisslich bitteren Geschmack besitzt und Kupfersalze in 
alkalischer Losung reduziert. 

1) 0,136 Periplocin gaben Ow2 =Sl% zuckerartiger Masse 
2) 0,056 n 0,0201=60~ n n 

E i g e a s c h a f t e n  und c h e m i s c h e  Z u s a m m s e t z u n g  des in 
Wasser fast unltislichen, krystallisierbaren Spaltungsproduktes des 
Periplocins. Ich schlage vor, dieses Produkt ,,Pmjhgenin" zu nennen. 

Das Periplogenin lost sich sehr leicht in Athylalkohol, sogar 
7O0/o Spiritus, ebenso leicht in Chloroform, schwieriger in Athykther, 
ist ggnzlich unloslich in Benzol und PetroleumLther. In Wasser so- 
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WON bei gewohnlicher Zimmertemperatur, als auch bei 100°C. lost 
sich das Periplogenin, wie mehrere Versuche ergaben, in dem Ver- 
haltnisse 1 : 2500. D e r  Geschmack der wlsserigen, besonders aber der 
alkoholischen Losungen ist bitter und etwas scharf auf der Zunge; 
die Reaktion vollstlindig neutral. Spirituose Losungen trtiben sich 
beim Verdilnnen mit Wasser  stark milchig und scheiden mit der Zei t  
Krystalle ab. Aus alkoholischer sowohl, als aus Zitherischer Losung, 
jedoch nicht. aus der Chloroformlosung, krystallisiert das Periplogenin 
in Gestalt yon, im Vergleich rnit Periplocin, recht grossen und langen 
monoklinischen Prismen') aus, welche sich in strahlige Gruppen ver- 
einigen. Das in  absolutem Alkohol geloste Periplogenin dreht die 
Polarisationsebene ebenfalls nach rechts, jedoch starker als Periplocin 
und m a r :  L a ] D = f 30'. Bei 100' C. verlieren die Krystalle kein 
Krystallisationswasser und verlndern ihre Form nicht. D e r  Schmelz- 
punkt derselben liegt bei 185OC.; die Krystalle schmelzen hierbei auf 
einnial, ohne die Farbe zu veriindern und bilden eine leicht beweglichc 
Fliissigkeit; bei 200OC. beginnt sichtlich cine Zerlegung. An freier 
Lnf t  auf Platinblech erhitzt, schmelzen die Periplogeninkryst.alle erst 
zu einer gelben Yliissigkeit, stossen weisse Dampfe aus, die e n t z b d e t ,  
mit russender Flamme, ohne Kohlenrilckstand verbrennen und einen 
haimrtigen Geruch verbreitcn. Konzentrierte Schwefelsaure farbt 
Periplogeninkrystalle sogleich intensiv indigoblau, dann nach dem Auf- 
losen der Krystalle gcht die Parbe allmahlich in rosa iiber und ver- 
schwindet, endlich ganz. Sogar masserige mit Schwefelsaure ange- 
siinerte I'eriplogcninlosungen nehnien beim Eindamyfen an den Randern 
der Gefasse, wo sich feste Massen ansetzten, eine blaue Farbe an, eben- 
so mit einer solchen Liisung getriinktes Filtrierpapier beim Austrocknen. 
Die weiter oben beschriebene Farbenreaktion dcs Periplocins mit konz. 
Sch~vefel~iture - die anfAnglich anftretende ziegelrot-braune Farbe 
und nnchfolgende Verandemng dcrselben in violett und indigoblau - 
kann je tz t  die E r k l P u n g  finden, dass namlich die braunrote Farben- 
realition nur dem Periplocin cigentilmlich ist, wxhrend das bei der Ein- 
wirkung von Schwefelsaure sich abspaltende Periplogenin die indigo- 
blnue Farbe annimmt. Konzent.rierte Salz-, Salpeter- [und Essigszure: 
cbensc! die &zalkalien verhalten sich gegcn das Periplogcnin ahnlich 
wie gcgen das Periplocin, nur  scheinen die Farbenreaktionen schneller 
bei erstereni als bei letzterem a i i h t r e t e n .  Tannin giebt in mihseriger 
Peiiplogeninliisung einen gelben amorphen Kiederschlag ; die Ilbrigen 
allgemeinen Alkaloidi-eagentien wie : J o d ,  Quecksilber- und Platinchlorid, 
Pilirir!.siiure etc. flillen das Periplogenin nicht. Die bei der Einwirkung 

1) Sach Bcstimmung des Prof. d. Mineralogic A. Saitzeff in Tomsk. 
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von starker SalzsSiure sich ausscheidende harzartige, gelbe, in Wasser 
unl6sliche, in Spiritus sich leicht losende Masse, ebenso wie die dar- 
ilber stehende gelbliche saure Losung, reduzieren Fehling'sche Flilssigkeit 
weder in der Kalte noch beim Kochen. Konzentrierte Salpetersaure 
oxydiert sowohl Periplogenin als auch Periplocin zu einem Korper, der 
dem Trinitrophenol nahe stehen kbnnte, da die intensiv gelb gefbbten 
Lbsnngen, gleichwie die beim Verdunsten' derselben restierende gelbe, 
feste Masse von Atzkalien ohne Farbenanderung gelost und von 
Cyankalinm eine dunkelrote Farbe annehmen. 

Die Elementaranalyse des Periplogenins ergab folgende Resultate. Bei 
1000 C. getrocknetes, aus reinem kryst. Yeriplocin dargestelltes Periplogenin 
gab 

Aus den Periplocinniutterlaugen dargestclltes, krystallinisches Periplogenin: 

Im Mittel Fur die E'ormel berechnet 
71,671 8 C 71,62440 C 
8,587 H - C a  € 1 ~  06 - 8,458% I1 

19,742 I 0  19,91 o/oo  

:Eine genauere Bestimmung des Gewichtes der bei der Spakung 
des Periplocins sich bildenden Produkte - des Periplogenins und der 
zuckerartigen - Kupfersalze reduzierenden Masse, ausserdem eine 
genauere Erforschung des chemischen Charakters dieser letzteren, 
mussten, meiner Meinimg nach, gewisse Aufschliisse ilber den eigentlichen 
Prozess der Spaltung des Periplocins und iiber die engere, chemische 
Konstitut,ion des letzteren liefern. Z u  diesem Zwecke wurden, unge- 
aclitet der gerinpen, zur iVerfiigung stehenden Ncngen von Material, 
folgende Yersuche unternommen. 

Oben wurde bereits $mit,geteilt, dass bei der Berlegung des 
Periplocins rerniittelst vcrdiinnter Schmefelsaure sich ungefahr 37°/0 
festen Periplogenins ausscheidet und gegen SO0lO amorpher bitter- 
siisslich schmeckender, zuckerhnltiger Masse erhalten werden. I)a nun 
das Periplogenin, obwohl sehr kchwer, dennoch in Wasser liislich ist, 
so musste, selbstverstandlich, eine gewisse !Menge desselben in der 
wiisserigen Fliissigkeit zurilckbleiben und somit sich den  zucker- 
haltigen Spaltungsprodukte beimengen, worauf auch der bitterliche 
Geschmack des 1et.zteren hinweist. Bur Entfernung des Periplogenins 
aus der euckerhaltigen Masse wurde Chloroform benutzt, welches 
let,ztere nur Periplogenin lost. Nach Verdunsten des Chloroform- 
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ausmges wurde im Mittel yon zwei Versuchen - gegen 26°/0 festen 
Periplogenins erhalten, was mit den in fester Form zuerst aus- 
geschiedenen 37°/0, zusammen gegen 63O/O ausmacht. 

Die von dem Periplogenin befreite zuckerhaltige, weder in Chloro- 
farm noch Ather sich losende Muse ,  ist leicht dagegen is Wasser 
und aogar 95°/oAlkohol loslich, zu einer gelblichen, schwach sllsslich 
schmecksnden Fllissigkeit. Aus der wassprigen Losung bilden sich, 
bei langsamen Verdunsten, sahone, nadelfiirmige Krystalle, welche sich 
in Form von Schneeflocken oder federbartartig gruppieren. Im Ganzen 
wurden yon diesem krystallisierenden Zuckerstofle in. zwei Versuchen 
gegen 31'10 (bei looo C getrocknet) von dem in Arbeit genommenen 
Periplocin gewonnen. Wbser ige  Losungen desselben reduzieren 
Fehling'sche Losung, jedoch nicht in dem quantitativen Verhiiltnisse 
wie Glykose und zwar ungefbhr urn den zehnten Teil weniger. Salz- 
saures Phenylhydrazin giebt in Gegenwart von essigsaurem Natron beim 
Kochen mit dieser Zuckerlosung nur einen Anflug von gelben kryshl- 
linischen Nadeln. Eine weitere Untersuchung dieser Zuckerart, eine 
Elementaranalyse etc., konnte leider aus Mange1 an Material nicht aus- 
gefilhrt werden, 60 dam es unermittelt blieb, ob dieselbe wirklich 
Glykose, oder, was wahrvcheinlicher ist, ein demselben nahestehendes 
Kohlehydrat vorstellt. Ungeachtet dessen kann man, wenn man die 
obenapgefiihrten Data, ausserdem das fUr Periplocin festgestellte 
Molekulargewicht und die f i b  Periplogenin berechnek empirische 
Forrnel i~ Berilcksichtigung zieh( sich den gapzen, durch Einwirkung 
yon verdilnllter Schwefelsiiure hervorgerufenen Spaltungsprozess des 
Yeriplocins wohl folgendermassen vorstellen : 

Ein MolekIil Periplocin CsoH4g 0 1 2  zerfgllt hierbei in 
n ,, Periplogenin Cod HU 0, 
71 ,l Zucker Ctl H12 0 6  

11 ,, Wasser Ha 0. 

Aucb die theoretisch herechneten quantitativen Verhlltnisse der 
Spaltungaprodulrte nnter einander, und. pwar : Periplogenin = 67'10; 
Zucker 30%; Wasser So/*, entsprechen so ziemlicb den bei den Ver- 
suchen erhaltenen Gewichtsmengen von Periplogenin 63 O/o  und Zucker- 
stof 3lo/o. 

Von der Richtigkeit dieser unserer Annahae llberzeu@. uns iiber- 
dem noch das Faktum, dass bei der obenbeschriebenen Spaltung des 
Periplocins keine gasfirmigen noch riechenden oder flikhtigen Stoffe 
eich entwickeln oder gebildet merden; der Spaltungsprozess geht ganz 
glatt und bei verhaltnismlssig niedriger Temperatur vor sich, so dass 
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also Verluste von irgend welchen unbestimmten Stoffen bei der Spaltung 
des Periplocins fast ausgeschlovsen sind. 

Was die iibrigen Nebenbestandteile betrifft, die in der Periploca- 
rinde enthalten sind, so ist hier folgendes zu bemerken. Der riechende 
Stoff, welcher der Rinde den Bittermandelgeruch verleiht, konnte nicht 
isoliert werden. Er ist sichtbarlich wenig fluchtig, obzwar er rnit den 
Alkoholdampfen uberdestilliert, doch in geringen Mengen. Der grosste 
Teil desselben verbleibt in dem wasserigen Extrakt - richtiger den 
dligen und harzartigen, sich absondernden Massen des Extraktes - aus 
welchem er zusammen rnit diesen Massen durch Ather - Benzol dem 
Extrakt entzogen werden kann. Nach dem Entfernen der LBsungs- 
mittel teilt er  dem gefarbten, olig- harzigen Ruckstande seinen spe- 
zifischen Geruch mit. Uberhaupt muss die Menge des in der Rinde 
enthaltenen riechenden Prinzipes eine sehr geringe sein und dasselbe, 
dem Geruche nach zu urteilen, welcher ausserdem beim Behandeln der 
es enthaltenden Substanzen rnit SalpetersLure vollig verschwindet, nahe 
dem Benzaldehyd verwandt sein. Aus dem urspriinglichen , unge- 
reinigten, wlsserigen Fluidextrakte der Periplocarinde entzieht, Athyl- 
Sther, bei wiederholtem Ausschiitteln gegen 2,5°/0 der dickfliissigen, ijligen, 
tiefdunkelgriin gebrbten Masse, aus welcher letzteren Petroleumather 
gegen 78 o/o  dunkelgriinen fetten Oles extrahiert, das an der Luft lange 
Zeit  nicht eintrocknet und einen besonderen, nicht bittermandeli%hnlichen 
Geruch besitzt. Die ubrig bleibenden 220J0 der Masse bilden ein 
dunkelgriines, durchsicht>iges, in Spiritus leicht losliches Weichharz 
@alsam), das den spezifischen Bittermandelgeruch zeigt und aus einer 
geringen Menge, in heisseni Wasser loslichen und zu einer festen, 
sproden, gelbbraunen Masse eintrocknenden, bitterlich schnieckenden 
geruchlosen Stoffe und aus griingefarbteni, lange weich bleibendeni 
Harze besteht. In dem wasserigen mit Ather ausgezogenen Fluid- 
extrakte der Rinde befinden sich viel, durch Bleisalze fallbare und 
Eisensalze griinflirbende G erbstoffe und Gallussliure und ausserdem 
gegen 10 O/O Kupfersalze reduzierenden Buckers. 

Bei 100° C. getrocknete Periplocarinde giebt 10,85 O i 0  Asche, die 
aus 40,75O/0 CaO; 0,28'/0 MgO; 1,33'/0 K,O; 7,2°/0 NazO: Spuren 
von Eisen; 16,49°/o Pz05 ;  10,2O/o SO3; 0,92O/o SiOz und Spuren von 
Chlor besteht. 

Indem ich hiermit den pharmazeutisch-chemischen Teil der Unter- 
suchung der Periplocarinde schliesse, kann ich nicht umhin , auf die 
sehr interessante Thatsache hinzuweisen, welche in die Augen f Bllt, 
wenn man die Eigenschaften und chemische Zusammensetzung des yon 
mir isolierten Periplocins mit denjenigen Verbindungen vergleicht, 
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welche bis jetzt aus anderen Asclepiadengewachsen gewonnen worden 
und ebenso mit den glykosidischen Korpern, die in dem roten Finger- 
hute und einigen Apocyneen enthalten sind. 

Alle bisher beschriebenen aus verschiedenen Asclepiadeen dar- 
gestellten wirksamen Bestandteile wie: A s c l e p i a d i n  aus Asclepius 
Vincetozicum ') ; A s  c l  e p i  o n aus Asclep. syriaca a )  ; A s  c 1 e pin aus 
Bsclep. tuberosa8), und die Bitterstoffe, welche C. G r a m  aus Viitce- 
toximm offic., Asclep. mrass. und incamzata 4, gewonnen ; weiter 
C y n a n c h i n  aus Cynanchum amt. (Solen~stemma)~); C o n d u r a n g i n  aus 
Gonolobus Condurangoe) haben, nach Allem, was von ihnen bisher be- 
kannt, wenig Gemeinsames mit dem Periplocin weder in ihren chemischerr 
noch auch physiologischen Eigenschaften. Nur das in neuerer Zeit von 
H o o p e r aus der ostindischen Tylophma asthmatica (Asclepias vomitov%a) 
dargestellte T h y l  o p h o r in 7, zeigt einige Ahnlichkeit mit dem Peri- 
plocin in den Reaktionen mit Schwefelsaure, Salz- und Salpetersaure, 
doch ist ersteres, nach der Behauptung des Autors, eine organische 
Base, ,,ein Alkaloid'' und kein Glykosid, wie Periplocin. Ubrigens 
sind alle hier aufgezlhlten, yon verschiedenen Forschern in den As- 
clepiadeen aufgefundenen wirksamen Stoffe noch so wenig studiert und 
stellen gewiss in vielen Fallen nicht ganz chemisch reine Korper vor, 
dass es sehr schwierig ist, fiber ihre eigentliche chemische Natur und 
ihre Eigenschaften schon jetzt irgend ein sicheres Urteil zu fallen, 
Mehr Interesse fa r  uns bieten die Glykoside, die aus einigen Apocyneen 
und aus der Digitalis purpurea iausgeschieden worden, wie z. B. 
Ouabain, Strophantin und Digitalin, welche sowohl in ihren pharmako- 
dynamischen als auch chemischen Eigenschaften in vieler Hinsicht dne  auf- 
fallende Analogie mit dem Periplocin darbieten. Besonders interessant in 
dieser Richtung ist das Digitalin von Schmiedeberg8) ,  welches yon 
letzterem aus der kadichen, sogenannten deutschen Digitalinsorte isoliert 
und beschrieben worden, da dieses Glykosid in vielen physikalischen Eigen- 

1) Feneul le .  Journal de Pharmacie 1825. Harnack .  Arehiv f.. 

2) List. Annal. d. Chemie und Pharmacie. Band LXIX 1849. 
3) Positive medical agent. by the authority of the american chem. Institut.. 

4) Dr. C. Gram. Arch.f.exper.Patholog. undPharmacologieBnd.19,1885. 
5, Buttlerow. I. d. Chemie und Mineral. 1875. Hesse. Annal. d. 

6) Vulpius. Journal d. Pharmacie 1873. Car rara .  Gazz. chim. XXI. 
7) Hooper. Pharm. Journ. and Transact. 1891. 1073. 617. 
8) Schmiedeberg. Archiv f. exp. Pathol. und Pharmacol. Bnd. 16. 1882- 

exper. Pathologie und Pharmacologie. 1874. S. 302. 

New York 1855. 

Chemie und Pharmacie 180. 182. 
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Kchaften, wie zum Beispiel: Loslichkeit in verschiedenen Lijsungs- 
mit.teln, ebenso seine empirische Zusammensetzung mit denen des Peri- 
plocins ubereiustimmt. Leider sind aber bis je tz t  unsere Kenntnisse 
iiber dieses S c h m i e d e b e r g s c h e  Digitalin so unvollsttindig und un- 
geniigend, dass es noch nicht moglich ist, irgend welche sicheren 
Schltlsse iiber Identitiit. oder nahe Verwandtschaft dieser beiden or- 
ganischen Verbindungen zu ziehen. 

Dessenungeachtet scheint es mir, wenn man z. B die Beobachtung 
von W a l e ' )  berllcksichtigt, der aus der .D@itdis purpr. ein 
krystallinisches Digitalin dargestellt, dem er zwar eine andere, von 
dem S c h m i e d e b e r g s c h e n  Digitalin abweichende Formel und chemische 
Zusammensetzung giebt, welches jedoch optisch aktiv ist und die 
I'olarisationsebene nach l i n k s  und zwar um -30° dreht, dann weiter. 
die Ahnlichkeit einiger physikalischen und chemischen Eigenschafteq 
des Periplocins mit den wirksamen glykosidischen Korpern, die TOU 

vielen Forschern aus der Digitalis gewonnen worden, in Betracht. zieht, 
der Gedanke nahe liegt, dass, wenn noch genauere Beobachtungen iiber 
die hier angeregte Frage vorliegen werden, das Periplociri als isomer 
oder polymer des Digitins von S c h mi e d e b e r  g erkannt 'werden wird 
oder uberhaupt des glykosidischen Korpers, welches die spezifischs 
Wirkung der Digitalis auf die Herzthiitigkeit und den Blutdruck 
bedingt. 

Dass alle Digitalis ahnlich wirkenden Glykoside im aHgemeinen,, 
speziell aber Digitalin, Periplocin, Strophantin, Ouabain, aller Wahr- 
scheinlichkeit nach auch chemisch unter einander verwandt sind,. 
zwischen ihnen ein gewisses (genetisches Rand existiert, darauf deutet 
unter anderem der Umstand, dass beim Vergleichen der, fur  das. 
Periplocin festgestellten Molekularformel mit der Formel, weldie 
R r n a u d  dem von ihm aus demHolze der Acanthera Ouabaw gewonnenen 
Glykoside Ouabain giebta) letzteres gleichsam als Aldehyd des Peri- 
plocins oder Digitalins erscheint, da es nur um zwei Atome Wasser- 
stoff in seinem Molekule weniger e n t h g t  als die letxteren. Das 
Strophantin endlich wird gegenwgrtig schon von vielen Chemikern als. 
Methylderivat des Ouabains angesehen. Eine endgiiltige Usung dieser 
hochst interessanten Frage gehort natiirlich der Bukunft an, doch ist 
es moglich, dass die noch unbeendigten Arbeiten K i l i a n i s " )  Uber die. 
wirksamen Bestandteile der Digitalis prpurea uns die Miiglichkeit, 

1) Husemann und Hilger. Pflanzenstoffe, Walz's Digitahpriiparate. 
2) Arnaud. Compt. rend. 106. 
3) Kiliani, Archiv fur Pharmacie 1896. 
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geben werden das Verhtiltnis zwischen den Digitalinen und unsereni 
Periyiocin genauer zu prtizisieren. 

E r k l i i r u n g  d e r  Abbi ldungen.  
No. 1. 8. Querschnitt; H. Langsschnitt des Penplocastammes; a. Kork- 

schicht; 8.  Collenchym; b. Mittelrinde; L. Innegrinde; d. Holzschicht; c. Mark; 
sc. Sklerenchymzellen; d. Bastzellen; M, ~\lilehsaftgefasse ; kp. Kalkoxalat- 
krystalle; c. Holzgefasse. 

No. 2. A. Samen mit Haarschopf; B. Querschnitt des Samens; D. reife 
geirffnete Fruchtkapsel mit Samen; 0. Samenschale; c. Endosperm: c, Coty- 
ledonen; p. Plumda; M. Raphe; kp. Krystalle von oxalsaurem Kalke. 

T o m s k ,  den 16. Januar  1897. 

Mitteilungen aus dem Laboratorium von Schimmel & Co. 
in Leipzig. 

b e r  Basilicumbl. 
Von J. B e r t r a m  und H. W a l b a u m .  

(Eingegangen den 13. Februar 1897.) 

Das Basilicumol wird in Frankreich und Spanien sowie auf der 
Insel RBunion aus dem bluhenden Rraute  von Ocimum Basilicum durch 
Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Die Produktion ist nicht 
bedeutend, da das 0 1  nur fitr Parfiimeriexwecke eine bescheidene Ver- 
wendung findet. In  Deutschland, wo die Basilienpflanze ebenfalls gut 
aedeiht und oft in Ggrten gezogen wird, ist dieselbe neuerdings in 
grosserem Mafsstabe von der Firma S c h i m m e l  & Co. in Miltitz bei 
Leipzig angebaut worden. 

Obgleich das Basilicumd schon seit langen Jahren  bekannt ist, 
so sind doch bisher keine ausfilhrlichen Untersuchungen Uber seine 
Zusammensetzung veroffentlicht worden. 

In  der chemischen Li t teratur  finden sich darllber nur zwei kurze 
Notizen. Nach B o n a s t r e ' )  enthtilt das Basilicumiil einen festen 
Bestandteil den , , B a s i l i c u m c a m p h o r " .  D u m a s  und P e l i g o t 2 )  
haben 'diese Substane analysiert und festgestellt, dsss sie die Zusammen- 
setzung Clo €Iaa Oe hat. 

1) Journal de Pharm. 1831. 647. 
9) Liebigs Annalen 14, 76. 




