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diphenyl) und Oxyde (Kohlenoxyd und Hohlendioxyd) des Kohlen- 
stoffs keinen analogen chemischen Bau besitzen, sondern gerade um- 
gekehrt, namentlich auch mit Bezng auf die Zahl der Atome in ihrem 
Molekiil, durchaus von einander abweichen. 

328. Adolf Baeyer:  Ueber das Phtalin und das Phtalidein des 
Phenols. 

(Mittheilung aus dem chemischen Laboratorium der Akademie dsr Wissen- 
schaften in Miinchen.) 

(Eingegangen am 11. August.) 
Die nach langerer Unterbrechung wieder aufgenommene Unter- 

suchung des Phenol-Phtaleins hat zu unerwarteten Resultaten gefiihrt, 
welche geeignet sind, neues Licht auf das Verhalten der fiir die 
PhtaleFne und die Anthrochinonabkijmmlinge so bedeutungsvollen 
Gruppe G O  C O  zu werfen. Zu gleicher Zeit hat das Gebiet dadurch 
eine solche Ausdehnung gewonnen, dass der Abschluss der Unter- 
suchung iiber die Phtalei'ne wieder auf langere Zeit hinausgeschoben 
ist. Es mag hierdurch die vorlaufige Natur dieser Mittheilung ihre 
Entschuldigung finden. 

I. rtrnppe des Phtaleins. 
P h t a l e ' i n  d e s  P h e n o l s .  

Zur Darstellung wurde die urspriinglich gegebene Vorschrift im 
Wesentlichen beibehalten. 10 Th. Phenol, 5 Th. Phtalsaure-Anhydrid 
und 4 Th. conc. Schwefelsaure werden 10 Stunden lang auf 120° er- 
hitzt, die erhaltene Schmelze mit Wasser ausgekocht, und der Riick- 
stand in verdiinnter Natronlauge gelost. Der hierbei unlijslich blei- 
bende Theil, welcher das Anhydrid des Yhenol-Phtalei'ns enthalt, wird 
ahfiltrirt. Aus der LGsung wird das Phtalei'n durch Essigsaure ge- 
fallt , etwas Salzsaure zugefiigt und der erhaltene Niederschlag in al- 
koholischer Losung mit Thierkohle gekocht. Das Filtrat wird mit 
Wasser versetzt und zum Kochen erhitzt, wobei sich das Phtalei'n als 
kornigkrystallinisches Pulver von weisser, in der Regel aber gelblicher 
Farbe abscheidet. Aus der wassrigen Mutterlauge, sowie aus Losungen 
in iiberhitztem Wasser scheidet es sich in gr6sseren Krystallen ab. 
Hr. G r o t h  hat die Giite gehabt dariiber folgende Mittheilung zu 
machen: ,,Spiessige Krystalle, welche den optischen Eigenschaften 
nach triklinisch sind.' Winkelmessungen sind von Hrn. L e  h m a n n  
ausgefiihrt. 

Rauchende Salpetersaure giebt in der Kalte ein Nitroprodukt, wel- 
ches durch Zinn und Salzsaure in ein Amidophenolphtale'in verwandelt 
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werden kann. Das salzsaure Salz desselben stellt farblose Krystalle 
dar ,  welche sich in  Natronlauge rnit blauer Farbe liisen, und giebt 
mit Schwefelsaure auf 1700 erhitzt ein Anthrachinonderivat , welches 
gewiihnliches Alizarin z11 sein scheint. 

T e t r a b r o m p h e n  o l p  h t alei'n. 
Dies Substitutionsprodukt wird durch Zusamnienbringen von 

Phenol-Phtalein mit iiberschiissigem Brom in der Kalte erhalten ; besser 
folgendermassen: 5 Th. Phtalei'n in  20 siedenden Alkohol gelost; zur 
heissen Liisung ein Gemisch von 10 Brom mit 10 Eisessig einge- 
tragen. Der Kiirper krystallisirt in farblosen, kurzen Prismeu ; in  
Alkohol und Eisessig schwer lijslich; in Alkalien 16st er sich rnit 
violetter Farbe, welche bei Anwendung eines Ueberschusses von Alkali 
schnell verschwindet. Diese Erscheinung , welche auch das nicht 
bromirte Phtaleyn, aber in geringerem Grade zeigt , beruht vielleicht 
auf einer Wasser- Aufnahme seitens der C 0-  Gruppen. Die ebenso 
gefarbte ammoniakalische Liisung entfarbt sich nicht. Die Zusammen- 
setzung is t :  C , ,  HI, Br, 0, gefunden C 38.12 H 1.65 Br 50.02, 
berechnet C 37.80 H 1.60 Br 50.50. Schmelzpunkt 220-230. 

B i b r o m o x y a n t h r a c h i n o n .  
Tetrabromphenolphtalei'n mit der 20fachen Menge concentrirter 

Schwefelsaure 6 -8 Stunden auf 145--150° erhitzt, giebt Bibrom- 
oxyanthracbinon, indem Bibromphenol abgespalten wird : 

,co c, H, Bra OH 

' \GO C ,  H, Br, O H  

,GO, 

\c 0.' 
c, H,: = C ,  H4< >c, H Br2 OH 

+ C ,  H, Bra O H  
Aus der Schwefelsaure fallt Wasser einen grauen Niederschlag, 

der durch Umkrystalliren aus Alkohol in  rothlich gelbe Nadeln ver- 
wandelt wird. Die Zusammensetzung ist: C,, H, Br, O, ,  gefunden 
C 44.17 H 1.60, berechnet C 44.00 H 1.60. Der  Kiirper schmilzt 
bei 207-208', ist in Alkohol ziemlich schwer liislich mit riithlich- 
gelber Farbe ohne Fluorescenz; wird von Alkalien mit hellrothbrauner 
Farbe ge16st, Chlorbarium giebt damit einen rothbraunen Niederschlag. 
Bei starkem Erhitzen zersetzt e r  sich zum Theil unter Bildung eines 
gelben Sublimats. 

Die Acetylverbindung krystallisirt in  goldgelben Nadeln , welche 
bei 189 - 190O schmelzen und ohne Zersetzung sublimiren. 

A 1  i z a r i n  aus  B i b r o m ox  y a n  t h r  a ch i  n o  n. 
Beim Schmelzen mit Aetznatron bei einer Temperatur von 200' 

flrbt sich das Bibromoxyauthrachinon violett. Nachdem die Tem- 
peratur 2-3 Stunden auf dieser Hohe erhalten war, wurde die Schmelze 
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in Wasser gelijst und der durch Saurezusatz erhaltene gelbbraune 
Niederschlag rnit Essigsaure-Anhydrid erhitzt. Auf diese Weise wur- 
den gelbe Nadeln erhalten, die sich bei der Untersuchung als identisch 
rnit der Acetylverbindung des gewiihnlichen Alizarins erwiesen. Der  
Kiirper ist bromfrei, hat die Zusamrnensetzung C, H, ,  0,; gefunden 
C 66.50 H 3.70, berechnet C 66.66 H 3.70. Der  Schmelzpunkt 
wurde zwischen 182-184, gefunden, wahrend die aus Alizarin dar- 
gestellte Acetylverbindung bei 179-183 scbmilzt. Die Entstehung 
von Alizarin aus dem Bibromoxyanthrachinon ist wohl so zu erklaren, 
dass zuerst gebildetes Rromalizarin das Brom gegen Wasserstoff aus- 
tauscbt. 

Tetrabromphenolphtalei'n giebt mit wassrigem Ammoniak 6 Stunden 
auf 160 erhitzt einen schijn krystallisirenden, stickstofialtigen Kiirper, 
gefunden C 38.60 H 2.05 K 3.52, der eine schwache Saure ist und 
mit salpetriger Saure eine sehr schon krystallisirte Substanz liefert. 
Das bei der Darstellung des ersteren erhaltene Bibromphenol sublimirt 
bei gewiihnlicher Temperatur in  schmalen Blattchen, welche bei 55-  
560 schmelzen. 

H y  d r a t  d e s P h e n  o 1- P h  t a1 ei'n s. 
Schmilzt man Phenol-Phtalei'n rnit Natronhydrat, so bildet sich 

das Phtalin, welches auch bei starker Hitze nicht zersetzt wird; 
schmilzt man dagegen das PhtalePn mit der dreifachen Menge Kali- 
hydrat 24 Stunden lang bei 190°, so erhalt man eine neue Substanz, 
die aus Wasser in langen Nadeln krystallisirt und die Zusammen- 
setzung C,, HI,  0, + 2 H, 0 besitzt, gefunden C 67.35 H 5.1 be- 
rechnet C 67.8 H 5.1. Bisweilen wurden auch kleine, kiirnige Kry- 
stalle erhalten, welche die Zusammensetzung C2, HI, 0, +- 2 H, 0 
haben; gef. C 71.8 H 4.9, ber. C 71.4 H 4.8. Die Ausbeute war nicht 
bedeutend; die Substanz bedarf noch weiterer Untersuchung. 

B i a c e  t y l  p h e n o l p  h t a l e  i'n. 
Beim Kochen des Phtalei'ns rnit Essigsaure - Anhydrid bildet sich 

die Acetylverbindung rnit Leichtigkeit j durch Umkrystallisiren aus 
Holzgeist wird sie in farblosen Erystallen erhalten, die bei 143' 
sihmelzen und die Zusammensetzung C,, H , ,  0, (C, H ,  O ) ,  haben; 
gef. C 71.5 H 4.4 ber. C 71.6 H 4.5. 

Die Krystalle bestehen aus tafelfiirmigen Combinationen der Basis 
mit einer t e t r a g o n a l e n  Pyrarnide, und sind nach Hrn. B o d e w i g  
circularpolarisirend. 

C h l o r i d  d e s  P h e n o l - P h t a l e P n s .  
Dieser KBrper entsteht bei der Einwirkung von PCI, bei 1250, 
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krystallisirt aus Eisessig oder Alkohol in  prachtvoll seide-glanzenden 
Blattchen, welche bei 155-156, schmelzen. Zusammensetzung : 

, /CO C, H, Cl 
c, H*<. 

\CO C, H, C1 
gef. C 67.7 H 3.3 bar. C 67.6 H 3.38. Der Rorper ist sehr bestandig 
sublirnirt unverlndert, wird von H J reducirt; bei Anwendung einer 
Saure von 127, Siedepunkt entsteht bei ZOOo ein Reduktionsprodukt, 
welches 2 Wasserstoffatome mehr enthalt. Rauchende Jodwasserstoff- 
sgure giebt bei 160° eine unzersetzt destillirbare, schmierige Substanz, 
die nach einiger Zeit zu krystallisiren anfing nnd vielleicht das dem 
PhtaleYn zu Grunde liegende Dibenzylbenzol ist. 

P h t a l i n  d e s  P h e n o l s .  
Die alkolische M s u n g  des Phtalei’ns wird von Zinkstaub sehr 

leicht entfarbt; man kocht einige Minuten, versetzt die Masse ohne 
abzufiltriren rnit verdunnter Schwefelsaure , filtrirt , wascht den Ruck- 
stand am,  erschijpft ihn noch feucht rnit heissem Alkohol und setzt 
Wasser bis zur Triibung hiozu; nach einigen Augenblicken erfiillt 
sich die Fliiasigbeit mit weissen, aus kleinen, concentrisch gruppirten 
Nadeln bestehenden Krystallen, von der Zusammensetzung : (im Vacuum 
getrocknet) gef. C 74.46 H 5.32 ber. fiir C,, HI,  0, C 75.00 H 5.00 
fur C,, HI Wie man sieht liegen die gefundenen 
Zahlen in der Mitte, indessen wird es aus der weiter unten mitge- 
theilten Beobachtung wahrscheinlich, dass die erstere Formel richtig 
ist,  und dass das Phtalin durch Addition von 2 Wasserstoffatomen 
entsteht. Das Phtalin lost sich in Kali farblos, die Lijsung wird 
durch rothes Blutlaugensalz intensiv roth gefarbt, indem Phtalei‘n zu- 
riickgebildet wird. 

C, C 74.5 H 5.5 

B i a c e  t y  1 p h e n  o l p  h t a l i  n. 
Phtalin rnit Essigsaure-Anhydrid gekocht, giebt eine farblose Ace- 

tylverbindung, die aber schwer rein zu erhalten ist, weil sich dabei 
leicht Phtalidin bildet; es gab bei der Analyse: c 70.70 H 5.04 
wahrend die Formel CzO HI, 0, (C, H, O), verlangt C 71.30 
H 4.95. 

T e t r a b r o m p h e n o l p h t  a l i n .  
Dieser Kiirper kann entweder durch Reduction des Tetrabrom- 

phtalein’s rnit Zinkstaub in  ammoniakalischer Lijsung , oder durch 
Bromirung des Phtalins mit einem Ueberschuss von Brom in Alkohol 
oder Eisessig dargestellt werden. Bei der Reduktion des gebromten 
Phtalei’ns wird zuglsich immer etwas Brom entzogen; es ist daher 
letzterer Weg vorzuziehen. Es krystallisirt leicht, schmilzt bei 140, und 
hat die Zusammensetzung C,, HI, Br, 0, gef. C 38.00 H 1.80 ber. 
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C 38.10 H 1.80. Diese Substanz enthalt unzweifelhaft nur 2 Atome 
Wasserstoff metir als das Phtalei'n j ob das urspriingliche Phtalin noch 
2 weitere enthalt, welche durch die Einwirkung des Broms entfernt 
wurden, muss vorlaufig dahingestellt bleiben. Das gebromte Phtalin 
16st sich farblos in Alkalien. 

B i a c e t y l t e t r a b r o  m p h e n o l p h  t a l i n  
krystallisirt aus Eisessig, schmilzt bei 165-166O. 

11. Qruppe des Phtalide'ins. 
P h e n  01 - P h t a l i  d i n .  

Durch conc. Schwefelsaure erleidet das Phtalin schon in der Kalte 
eine Urnwandlung, welche im hijchsten Grade bemerkenswerth ist, 
weil der dadurch erzeugte Kijrper den Ausgangspunkt zu einer neuen, 
noch ausgedehnteren Gruppe bildet. Der  Mittelpunkt derselben ist 
das Phtalidenn, welches seinen Namen wegeu der Isomerie mit dem 
PhtalePn erhalten hat. Uebergiesst man Phtalin mit conc. Schwefel- 
saure, so lost e8 sich rnit rothgelber Farbe auf, Wasser fallt daraus 
das  Phtalidin als amorphen, gelblich griinen Niederschlag, der von 
Aether leicht rnit gelber Farbe und griinlicher Fluorescenz aufge- 
nommen wird. Zur Analyse eignet sich die Substanz nicbt, weil sie 
nicht krystallisirbar ist und sich an der Luft sehr leicht oxydirt. Da- 
gegen ist das weiter unten beschriebene Tetrabromsubstitutionsprodukt 
ein sehr schijner und bestandiger Kiirper, und man kann aus seiner 
Zusammensetzung schliessen, dass das Phtalidin die Zusammensetzung 
C,, H I ,  0, besitzt, also durch Wasserabspaltung aus dem Phtalin 
entstanden ist, wofiir auch der Umstand spricht, dass es durch vier- 
stiindiges Erhitzen rnit Wasser auf 1750 wieder in Phtalin iibergefiihrt 
wird. I n  Alkalien lijst sich das  Phtalidin bei Abscbluss der Luft un- 
verzndert. 

T e t r a  b r o m p h e n  o 1 p h t a l i  d in .  
Das gebromte Phtalin 16st sich rnit griiner Farbe in conc. Schwefel- 

saure, Wasser fallt daraus das Phtalidin als gelben Niederschlag, der 
aus Alkohol umkrystallisirt gelbe Nadeln liefert ; die Ausbeute ist 
quantitativ. Das Brompbtalidin ist in Alkohol und Eisessig schwer 
lijslich, in Aether und Aceton leicht; von Alkalien wird es mit gelber 
Farbe aufgenommen. Die Zusammensetzung ist Cz0 H I ,  Br, 0, gef. 
I. C 38.8 H 1.8 11. C 38.8 H 1.8 ber. C 38.83 H 1.62. 

W a s  die Constitution des Phtalidin's betrifft, so liegt die An- 
nahme am nachsten, dass das bei der Bildung abgespaltene Wasser 
der reducirten C O  CO-Gruppe entnommen wird, wodurch die beiden 
vorher getrennten C-Btome in Verbindung treten, und zwar nur nocb 
mit einem Sauerstoffatom beladen. Folgende Formeln driicken viel- 
leicht den Vorgang richtig aus: 
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CH (OH) - - C, H, Br, OH 
C, H,< = H 2 0  

Phtalin. 

,C\ 

& 

\GO - - -  C, H, Br, OH 

,,'C, H, Br, 0 H 

+ C,H,< ' :O 

' ,C6 H, Br, O H  
Phtalidin. 

P h e n  o 1- P h t a  l i  d ei'n. 
Lasst man das mit Wasser gefallte Phtalidin kurze Zeit mit der Luft 

in Beriihrung, so liist cs sich in concentrirte Schwefelsaure nicht mehr 
rothgelb, sondern violett , obgleich es dem ausseren Ansehen nach 
nicht verandert ist. Es bcruht diese Erscheinnng auf einer Oxydation 
indem das Phtalidin in das PhtalideYn ubergeht. Zur Darstellung des 
letztcren kann man verschiedene Wegr  einschlagen, und die Oxydation 
entweder in  saurer oder alkalischer Liisung vornehmen. So entsteht 
es beirn Eintragen von Braunstein in die Losung des Phtalidins in 
der Kalte und andererseits beim Zusatz von rotheni Blutlaugensalz 
oder iibermangansaurem Kali zu der alkalischen Liisung. Zur Dar- 
stellung eignet sich die Oxydation mit mangansaurem Kali am besten, 
welches das Phtalidein nicht wie das  ubermangansaure angreift. Man 
liist das aus 20 Th.  Phtalin gewonnene Phtalidin in verdunnter Na- 
tronlauge, setzt dazu eine Liisung von 24 T h .  inangansaurem Kali 
(durch Behandlung einer alkalischen Liisung von iibermangansaurem 
Kali rnit einer Spur Alkohol dargestellt) lasst eine halbe Stunde stehen, 
entfernt die iiberschiissige Manganslure durch Alkohol und fallt aus 
der Liisung durch verdiinnte Schwefelsaure das Phtalidein. Der  
Niederschlag wird zuerst aus Eisessig, dann aus verdiinntem Alkohol 
umkrystallisirt. Aus Eisessig krystallisirt das Phtalideih nach einer 
giitigen Mittheilung des Hrn. G r o t h  in diinnen, tafelfiirmigen Kry- 
stallen des monosymmetrischen Systems: a : b : c = 0.464 : 1 : 0.498 
p = 69+O, nur angeniihrte Messungen mBglich. Aus verdiinntem Al- 
kohol in kleinen, diinnen Blattchen. Die reine Substanz ist farblos, 
schmilzt bei 212O und besitzt die Zusarnmensetzung: C2,, HI, 0, 
gef. I. aus Eisessig C 75.33 H 4.48 11. desgl. C 75.56 H 4.43 111. aus 
Alkohol C 75.26 H 4.24 ber. C 75.47 H 4.40. 

I n  Kalilauge ist das Phtalidei'n mit gelber Farbe liislich und wird 
durch SBuren in farblosen, amorphen Flocken gefillt, genau wie das 
Phtalein. In Chlorkalkliisung liist es sich mit rother Farbe die sofort 
in Gelb iibergeht. Sein Verhalten gegen Alkalien und Sauren ist in 
optischer Beziehung dern des Phtalei'ns grade entgegengesetzt. Das 
Phtalei'n liist sich in Alkalien violett , in conc. Schwefelsaure riithlich 

Rcrichtc d. D. Chem, Gesellsehaft IX. Jahrg. s4 
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gelb, das  Phtalidei'n in Alkalien gelb, in  conc. Schwefelsaure intensiv 
violett. Die geringste Spur davon geniigt um eine grosse Menge von 
Schwefelsaure intensiv zu farben und diese Losung zeigt bei der Be- 
trachtung durch den Spektralapparat eines der schonsten Absorptions- 
spelctren: drei sehr scharf abgegrenzte schwarze Streifen in  der Mitte 
des Spektrums; das Phtalein zeigt in alkalischer Losung nur einen 
schwarzen aber nicht scharf begrenzten Streifen zwischen Griin und 
Gelb. Diese Erscheinungen entsprechen ganz dem Verhalten des 
Rosanilin's und der Rosolsaure gegen Alkalien und SBuren, nur  dass 
man es hier in beiden Flillen rnit stickstofffreien Substanzen zu thun 
hat. Gegen schmelzende Alkalien ist das Phtalidei'n srhr bestandig; 
durch Natronlauge und Zinkstaub wird es i n  Phtalidin iibergefiihrt; 
concentrirte Schwefelsaure zersetzt es  bei starkem Erhitzen. 

B i a c e  t y l p  h e n  o l  p h t a l i  d ei'n. 
Man erhait die Verbindung durch Kochen des Phtalidei'ns mit 

Essigsaure - Anhydrid , sie krystallisirt in kleinen Prismen , die nach 
einer giitigen Mittheilung des Hrn. G r o  t h  nur approximativ messbar 
waren und dem monosyrnmetrischen Krystallsystem angehoren: a : b : c 
= 2.7852 : 1 : 1.4403. p = 77' 2'. 

Der Schmelzpuokt liegt bei 109O. Die Zusarnmensetzung ist : 
C z 0  H I ,  0, (C, H, 0), gef. C 71.4 H 4.46 ber. C 71.6 H 4.48. 
Durch Kochen mit Kali geht es in Phtalidei'n iiber, ebenso giebt conc. 
Schwefelsaure die Reaction des letzteren. 

C h 1 or i  d d e s  P h e  n o 1 p h t a l  i d e i'n s. 
Durch Erhitzen von Phtalidei'n mit PCI,  auf 120-125 erhalt man 

diesen Korper der aus Alkohol in  seideglarizenden, asbestartig zu- 
samniengewachsenen Nadeln krystallisirt. Der  Schmelzpunkt liegt bei 
156O. Die Zusanimensetzung ist C,, HI,  0, CI,, gef. C 67.4 
H 3.6 Cl 20.0. ber. C 67.6 H 3.4 C1 20.0. Der KBrper ist sehr be- 
standig, wird rnit Kali gekocht nicht angegriffen und giebt rnit con- 
centrirter Schwefelsiiure die Phtalidei'nreaction , was in sofern von 
Interesse ist, als es beweist, dass die durch Chlor rerdrangten Phe- 
nolhydroxylgruppen nicht der Grund der violetten Farbung sind. 

T e  t r a b r o m p h e n o l p h t a l i d e i ' n .  
Dies Substitutionsprodukt lasst sich sowohl durch direktes Bro- 

miren des Phtalidei'ns, als auch durch Oxydation des Tetrabromphta- 
lidins erhalten; auf beiden Wegen erhalt man denselben Korper. 
Das Phtalideyn wird in  heisser, alkoholischer Losung bromirt, das ge- 
bromte Phtalidin in derselben Weise mit niangansaurem Kali oxydirt, 
wie es oben beim Phtalidei'n beschrieben ist. Nach beiden Methoden 
erhalt man eine quantitative Ausbente. Die Substane krystallisirt aus 
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Alkohol in farblosen, undurchsichtigen Krystalllen, die iiber 280° 
schmelzen; in Alkalien lost es sich mit hellgelber, in eoncentrirter 
Schwefelsaure mit blauer Farbe, welche ein iihnliches Absorptionsspec- 
trum zeigt wie das Phtalide'in. Beim Erhitzen mit concentrirter 
Schwefelsaure erleidet es dieselbe Zersetzung wie das Tetrabromphta- 
lei'n, indem dabei ein Korper entsteht, der zwar noch nicht analysirt 
ist , aber in  seinem Verhalten durchaus dem Bibromoxyanthrachinon 
Bus dem gebromten Phtalei'n entspricht. Das gebromte Phtalidei'n 
wurde rnit Sehwefelsgure 4 Stunden laiig auf 140') erhitzt urid der 
durch Wasser erhaltene Niederschlag aus Alkohol umkrystallisirt. 
Die so erhaltenen gelben Nadeln zeigten den Schmelzpunkt 214, 
wahrend das andere Bibronioxyanthrachinon bei 208, schmilzt. Als 
aber die Aethylverbindnng daraus bereitet wurde , welche in gelben 
Nadeln krystallisirt, stellte sich vollstandige Uebereinstimmung im 
Sehmelzpunt (189-190") ein. Mit Kali geschmolzen giebt das Oxy- 
chinon einen in Alkalien violett losliehen Korper, der aber der ge- 
ringen Menge wegen nicht naher uutersucht werden konnte. 

B i a c e  t y  1 t e t r a  b r o m  p h e n  o l p  h t a l i  d e i'n. 
Reim Kochen des gebromten Phtalidei'ns mit Essigsaureanhydrid 

entsteht diese Acetylverbindung, welche aus Aceton umkrystallisirt den 
Schmelzpunkt 182-183° zeigte und die Zusanimensetzung 

C,, H, Br, 0, (C, H, 0), besitzt. 

Der Korper ist in Alkohol schwer, in warmem Eisessig und Aceton 
leichter, in Henzol uod Chloroform sehr leicht liislich. Die durch 
Oxydation des gebromteu Phtalidins und die dnrch directe Bromirung 
des Phtalidei'ns erhalteiien , gebromten Phtalidei'ne geben dieselbe 
Acetylverbindung rnit vollstlndig iibereinstimmenden Schmelzpunkt. 

Gef. C 40.21 H 2.11, Rer. C 40.11 H 1.95 

V e r b i n d u n g e n  d e s  P h t a l i d e i ' n s  m i t  P h e n o l e n .  
Bringt man zu der violetten Losung des Phtalidei'ns in concen- 

trirter Schwefelsaure irgend ein Phenol hinzu, so geht die Farbe in  
blutroth fiber; Wasser fallt daraus rothe, amorphe Niederschlage. Die 
Verbindung rnit Phenol ist ein ziegelrothes, amorphes Pulver, welches 
bis jetzt nicht zum Krystallisiren gebracht werden konnte. In Al- 
kalien ist es rnit intensiv violetter Farbe liislich und wird durch 
Sauren als gelbrother Niederschlag wieder gefallt; der Korper besitzt 
hiernach Aehnlichkeit mit der Rosolsaure. In alkoholischer Lasung 
mit Brom behandelt giebt es ein krystallisirendes Substitutionsprodukt, 
welches sich in  Alkalien rnit blauer Farbe lost. Ebenso verbindet 
sich das Tetrabromphtalidei'n mit Phenol. Auch das Chlorid des 
Phtalidei'ns zeigt diese Reaction, woraiis sich ergiebt, dass die Hy- 
droxylgruppen der Phenole im Phtalidci'n bei der Verbindung mit 

84" 
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Phenol nicht betheiligt sind. Das Phtalidei'n ist uberhaupt ejn ausserst 
reactionsfhhiger Korper ond wirkt auf verschiedene Gruppen ein, unter 
anderen auf Ammoniali. Mit wassrigem Ammoniak 3 Stunden auf 
160 -- 200O erhitzt wird eine krystallisirte Verbindung erhalten, die 
i n  allen Losungsmitteln so gut wie unloslich ist. Die Phenolverbin- 
dung des Phtalidei'ns giebt damit bei 150-1600 einen krystallisirten 
Korper, der sich in Alkalien farl-ilos, in conc. Schwefelsaure mit blauer 
Farbe lost. 

C o n  s t  i t u t i o n d e s  P h t a l i d  ei'n s. 
Das Verhalten des Phtalidei'ns gegen Essigsaureanhydrid und 

gegen PCl ,  beweist, dass die Phenole in demselben in ahnlicher 
Weise gebunden s ind ,  wie irn Phtalei'n, der Unterscbied der beiden 
Substanzen kann daher nur in einer verschiedenen Lagerung der aus 
dem Phtalsiiurerest stammenden C 0 . C O  - Gruppe gesucht werden. 
Das Phtalidei'n entsteht durch Oxydation des Phtalidins, fiir welches 
oben die Formel: 

' \C6 H, O H  
anganommen wurdr. 1st dieselbe ricbtig, so sind fiir die Constitution 
des Phtalidei'ns, wenn man nicht weitgehende Umlagerungen annehmen 
will, folgende zwei Pormeln miiglich: 

C --- C, H ,  O H  
I I \  

.\'. .' 

C'-:- C, H 4  O H  

'\C6 B, OH 
In  dem ersteren Falle wiirde sich das Phtalidei'n von dem iso- 

meren Phtalei'n dadurch unterscheiden , dass die Sauerstoffatome im 
Phtalei'n an je  einen, im Phtalidei'n an je  zweiKohlenstoffatomen des 
GO -Paares  sitzen; in dem zweiten Falle ist das Vorhandensein einer 
Chinongruppe anzunehmen. Eine Entscheidung iiber die Natur dieser 
Cruppe,  welche in so vielfachen uud merkwiirdigen Beziehungen zu 
dem Alizarin, der Rosolsaure und dem Rosanilin steht, kann im Augen- 
blick noch nicht gegeben werden, indessen ist zu hoffen, dass die 
Losung der Frage nicht mehr fern ist. Die waitere Verfolgung dieses 
Gegenstandes bleibt vorbehalten. 



1239 

Schiesslich sage ich den HH. B u r k h a r d t  und S c h r a u b e ,  welche 
mich bei dieser Untersuchiing auf’s eifrigste unterstutzt haben, meinen 
besten Dank. 

M u n c h e n ,  den 8. August 1876. 

329. Mori tz  Traube:  Ueber reine Alkoholhefe. 

Wie P a s t  e u r  nachgewiesen hat I ) ,  ruhren die Krankheiten des 
Biers von mikroskopischen Organismen her, die nicht, wie die Hefe, 
alkoholische GBhrung, sondern Bildnng von Milchsaure, Essigsaure etc. 
veranlassen, und der gewohnlicben zur Bierbereitung benutzten Hefe 
beigemengt sind. Es ist ihm durch ein bis jetzt noch nicht veroffent- 
lichtes Verfahren gelungen, eine ganz reine Hefe, frei von jeder Hei- 
mischung von Krankheitskeimen , darzustellen , und wahrend man ein 
einigermassen haltbares Bier bis jetzt n ix  nach der bairischen 13rau- 
methode durch Anwendung kunstlich erzeugter niederer Temperatur 
erzielen konnte, zeigte er, dass man denselben Zweck ohne kostspie- 
lige Vorrichtuogen auch bei gewijhnlicher Temperatur durch Beiiutzung 
reiner Hefe noch sicherer erreichen konne. 

Man wird nicht verkennen, dass eine richtige Gahrmethode - 
abgesehen vom wissenschaftlichen Interesse - eine hervorragend 
technische , j a  fast national-okonomische Hedeutung hat, vorzugsweis 
auch fur Deutscbland , wo die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei 
mit zu den verhreitetsten und wichtigsten Gewerhen zahlen. Erfahrene 
Technologen behaupten, dass z. B. die Branntweinbrennerei nur 4 des 
Alkohols erzielt, den sie aus den Kartoffeln ihrem Starkegehalt nach 
gewinnen miisste, und der Verlust ist hauptsachlich eine Folge der 
mitlaufenden Milchsauregahrung. 

Es ist mir nun ebenfalls gelungen, ganz reine Hefe darzustellen, 
nach einer sehr einfachen Methode, die sich von der P a s t e u r ’ s  
unterscheiden diirfte, da  e r  seinen Andeutungen zufolge (Comptes rend. 
77, 1143) das  verschiedene Verhalten der Hefe und des Krankheits- 
keime gegen Qauerstoff zur Beseitigung der letzteren benutzt hat. 

Zur Darstellung reiner Hefe die Anwendung von Alkohol zu ver- 
suchen, wurde ich durch gelegentliche fruhere Beobachtungen veran- 
lasst, die es  mir wahrscheinlich machten, dass Alkohol ein Gift fur 
die organisirten Faulnissfermente, nicht aber, wenigstens nicht in dem- 
selben Maasse, fur die Hefe sei. Gleich die ersten daruber aiigestellten 
Versuche gaben den erwarteten Erfolg. Zum besseren Verstandniss 

I )  Campt. rend. 77, 1140. 


