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ein bestimmtes Volum der iiberd~stillirten und vom Naphtylamin ab- 
filtrirten Flilssigkeit mit Salzsaure Gbersattigte und  die Lasung bei ge- 
wahnlicher Ternperatur iiber Schwefelsaure und Kalkhydrat verdampfen 
liess. Mit derartigen Bestimmungen bei verschiedenen Temperatiiren 
- die icb auch auf das Anilin auszudehnen beabsichtigc - bin ich 
gegenwartig beschaftigt. 

Pest, im Juni  1870. 

192. M. Bsl lo:  Ueber die Bus Bosanilinaalzen und Bromnsphtalin 
oder Naphtylamin derivirenden Farbstoffe. 

(Eingegangen am 29. Juni. 
Irn Begriffe meine Versuche beziiglich des bei dieser Reaction ge- 

bildeten b l a  u e n  Fsrbstoffes wieder aufzunehmen ( vergl. diese Be- 
richte 111. 289) machte ich die Erfahrung., dass es nicht gieichgiiltig 
sei, w e  1 c h  es Rasanilinsalz man zu dieseni Zwecke verwendet. Auf 
s a f z s a u r e s  Rosanilin, selbst wenn dies in  fein gepulvertetn Zustande 
angewendet wurde, wirkt Bromnaphtalin unter jenen Urnstanden, unter 
denen es  mit essigsaurem Rosanilin das Violett rnit grosstrr Leichtig- 
keit lieferte, namlich in offenen Gefiiszen arbitzt, riicht ein. Es de- 
stillirt hierbei das Bromrraphtali~i vollstaudig ab und das salzsaure 
Rosanilin bleibt unverandert zuriick; unter Zusatz yon etwas Alkohol 
abgedampft, bleibt zwar ein Riiclrstand, welcher in dunnen Lagen 
violet erscheiot, in Alkohol 16st er  sich jedoch mit rother Farbe auf, 
in  welcher Losung Salzsaure die Reactionen des Violets nur -  ver- 
echwommen zeigte, so dass im giinstigsten Pnlle nur Spuren desselben 
entstanden sein magen. Aehnliche Resultate lieferte auch das Naph- 
tylamin. 

Mit Bromnaphtalin und etwas Alkohol (entsprechend der Dar- 
stellung des H o frn a n  n’schen Violets) i n  zugeschmolzenen Rohren bis 
ubor 300° erhitzt, verwandelte sich die Farbe der Lijsung, ohne 
dass ein Uebergang durch Violet oder Elau hiitte beobacbtet werden 
konnen, in Braun. Der Inhalt dieser Rtihren erstarrte nach dem 
Abdestilliren des Alkohols zu braunen, harzahnlichen Massen, die sich 
in Alkohol mit gelbbrauner Farbe l6sen. Aus dieser Lasung kanu die 
neue Base auf Zusatz eines Alkalis urd Verdiinnen mit Wasser aus- 
geschieden werden. 

Diesen Thatsachen gegeniiber war es nothwendig, meine Zweifel 
in die friiher angegebenen Reaktionen dadurch zu bewaltigen, dass 
ich das bei obigen Versuchen angewandte salzsaure Rossnilin in essig- 
saures umwandelte und auf das letztere Brornnaphtalin und Naphtyl- 
amin einwirken liess. Hiebei entstand ein Violet, welches in alkoho- 
lischer LSsung dieselben Reaktionen init Alkalien und Siiuren gab, 
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wie das friiher beschriebene. Das bei meinen friiheren Versuchen an- 
gewandte und unterdessen aufgebrauchte Fuchsin war also ohne Zwei- 
fel e s s i g s a u r e s  Rosanilin. 

Eine Erklarung dieser Erscheinung soche ich in der geringeren 
Bestiindigkeit des essigsauren Rosanilins, vielleicht auoh, dass es leich- 
ter schmelzbar und deshalh Reagentien zugiinglicher ist, als das salz- 
saure Salz. 

Pest, im Juni 1870. 

Correspondenzen. 
193. Ch. Friedel, aus Paris am 29. Juni. 

Akademie der Wissenschaften Sitzung vom 13 Juni. 

Die HH. J a m i n  und A m a u r y  legen eine Arbeit vor iiber die 
specifische Warme von Gernischen von Alkohol udd Wasser. Die 
Messungen sind von ihnen dadurch erbalten, dass sie die verschiedeneri 
Gemische vermittelst eines Stromes von bekannter Intensitat, der einen 
Messingdraht durchlief, erwtirmten Auf die Details der Untersuchungen 
kann ich hier nicht eingehen; ich muss mich auf die Erwahnung be- 
schranken , dass die Messungen der Darsteller ergeben haben, wie 
auch schon die HH. B u s s y  und B u i g u e t  gefunden batten, dass 
Gemische ron Alkohol und Wasser eine specifische Warme besitzen, 
die grosser ist als die mittlere specifische Warme. Diese specifische 
Warme ist, f i r  gewisse Gemische, selbst haher als die des reinen 
Wassers. Sie haben gefunden, dass man die Resultate der Beobachtungen 
durch eine geniigende Formel ausdriicken kann, wenn man annimmt, dass 
die specifische Warme von jedem der Elemente des Gemisches propor- 
tional mit der Abnahme seiner Dichte wachst. 

Hr. C a r o n  kommt auf das Spriihen des Gusseisens zuriick und 
schreibt dasselbe nicht einer Absorption der reducirenden Gase zu, 
sondern einer Reaction des entstandenen Eisenoxydes auf den Koblen- 
stoff des Gusseisens. Es findet auch statt, wenn man Eisen in dem 
Gebliise in  einer so vid als moglich reducirenden Atmosphke schmilzt. 
Im letzteren Falle glaubt dt.r Verfasser, dass die Gasabsorption nicht 
durch das Eisen, sondern durch gcbildetes Eisenoxgd entsteht, das auch 
jetzt die Ursache des Umhersprtihens ist. - Er hat reines Eisen, vor 
dem S c h  15sing’scben Geblase, in einer Wasscrstoffatrnospharc. ge- 
schmolzen und gefunden , dass das Metall ohne Blasen war und dichter 
als ini Tiegel geschmolzenes oder g~achrniedetes Eisen. Das Metall 
ist ausserst hammerbar und lasst sicb in  der Kfillu ausziehen. Eine 
Wasserstoffabsorption scheint liierbei nicht statt zu finden. 


