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Taurin-Tagen legt die Miiglichkeit nahe, dass die kohlenstoff- und 
und stickstoffhaltige Gruppe des zersetzten Taurins in  Harnsaure 
iibergegangen iet. 

B e r l i n ,  Chem. Laborat. d. patholog. Iristitules. 

372. L. Barth  und H. Weidel:  Ueber die Einwirkung der Salz- 
saure auf das Resorcin. 

(Dar kaiser]. Akademie d. Wissensch. in Wien vorgelegt am 5 .  Joli 1877.) 
(Eingegangen am 30. Juli.) 

In einer Arbeit ,iiber einige Derivate der DioxybenzoEsaure", 
welche der Eine von uns in Gemeinschaft mit S e n  h o f e r  I )  ausgefiihrt 
hat, wurde der Eutstehung eines griin dichroistischen , harzartigen 
Kijrpers bei der Einwirkung von Wasserstuffsauren auf Etasorciu unter 
erhiihtem Drucke Erwahnung gethan. 

Spater gab E. K o p p  2) eine Reaction des Resorcins an, die auf 
der Bildung eines dichroistischen Kiirpers durch die Einwirkung ron 
rauchender Schwefeleaure auf dasselbe beruht. 

Weiter erwahnt B o t  t i n g e r  3) einen rothbraunen KBrper, den 
e r  bei der Behandlung von Raorcin mit Kohlensaure und Natrium 
erhielt und welcher in alkalischer Liisong griine Pluoresceiiz zeigt. 

Auf die Mittheilung B o t t i n g e r s  hat der Eine von uus in einer 
Notiz 4, uber eine noch nicht abgeschlossene Untervuchung dieses 
dichroi'stischen Kiirpers berichtet. 

Schliesslich hat A n n  a h  e i  m 5)  bei der Einwirkung von rauchender 
Schwefeleaure auf Resorcin (1 :21 in der Abeicht ein Diresorcinsulfon 
darzustellen , ehenfalls einen den beschriebenen Eigenschaften nach 
mit unsern Reactionsprotlukte identischen Kiirper erhalten 6 ) .  

Wir achicken voraus, dass die Produkte, wie sie durch Einwirkung 
von Natrium, Schwefelsaure, Salzsaure etc. auf das Resorcin entstehen 
im Weeentlichen gleichartig sind. Dies habeu wir fur die mittelst 
der genannten Substanzen gewonnenen Korper zweifellos festgestellt, 
bevor uns noch die Notiz von A n n a h e i m  bekrtnnt war. Fiir unsere 
Untersuchung aber etellten wir die zu beschrcibendtkn Verbindungen 
stets aus Resorcin mit Salzeaure unter erhiihtem Drncke in der Weise, 
wie es der Eine von uns in der ersten Notiz erwabnt hat, dar. 

1) Ann. d. Chem. U. Pharin. 164, 122. 
1) Diese Berichte VI, 447. 
3) Ebend. IX, 182. 
4 )  Ebend. IX, 308. 
5 )  Ebend. X, 976 .  
6, Wabrscheinlich bildet eich derselbe Korper nuch neben dem von B a e y e r  

vermutheten SnccineIn des Resorcins, bei der Einwirkung von Succinylchlorid auf 
Resorcin (Malin Ann. d. Chem. u. Fharm. 138, 79). 

(Anmerkung.) 
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Erbitzt man circa 20 Gr. Resorcin mit 25 Cc. concentrirter, rau- 
chender Salzsbure im zugeschmolzenen Rohre auf 180° C. 1) durch 
einige Stunden, SO findet man nach dern Oeffnen deeeelben, bei wel- 
chem massenhaft salzeaures Gas entwticht, statt Resorcin eine zu- 
sammengeschmolzene, harzartige Masse, welche einen schijn metallisch 
griiuen Reflex zeigt. Die dartiberstehende eaure Fliissigkeit (A) ist 
gelbroth gefarbt. Man giesst diese von dem Harzkuchen ab, wlischt 
denselben einige Male mit Wasser, welches man mit A vereinigt. 

Das harzige Produkt besteht vornehrnlich aus zwei Eorpern , zu 
deren Trennung und Reinigung wir  auf folgende Art  verfuhren. 

Dae lufttrockene Harz wurde fein gepulvert und in 06procentigem 
Alkohol gelost ”. Die Liisung erfolgt langsam , ein Theil desselben 
blieb trotz wiedertiolter Behandlung mit Alkohol ungelost , obwohl 
sich derselbe stets noch farbte, offenbar weil die cornpacte Beschaffen- 
heit des Harzes eiue leichte Lasung erechwert. Lost man es aber in 
Ammoniak auf und fallt mit einer Saure, so wird es nach dem Aus- 
waschen ziemlich leicht durch Alkohol aufgenommen. 

Die vereinigten weingeistigen Ausziige wuiden mit einer alkoho- 
ligchen Bleizuckerlosung gefallt. Es entsteht hierdurch ein voluminiiser 
schleimiger Niederschlag (B), der in der Flussigkeit braunroth gefarbt 
erscheint. Nach erfolgtern Abfiltriren, Auswaschen rnit Alkohol, Ab- 
saogen mittelst der Runsen’schen Pumpe und Trocknen, stellt e r  
ein violettrothes Pulver dar. 

Das Filtrat vom Niederschlage B wird zur Wiedergewinnung des 
Alkoholv abdestillirt und hierauf mit Wasser gefiillt, dadurch entsteht 
ein licht braunrother , flockiger Nirderschlag , der sich lcicht filtriren 
und auswaschen liisst. Er besteht zurn Theile noch aus dem Klei- 
salze R ,  welches offenbar durch die freigewordene Essigsiiure i n  Lo- 
sung gehalten war und RUS den] Bleisalz C eines zweiten Kiirpers. 

Das wassrige Filtrat enthiilt ausser Essigsiiure und Alkohol nur 
geringe Mengen orgenischer Substanz, welche durch Rleiessig fallbar 
eind. Der dadurch erzeugte Niederschlag enthalt, wie sich durch zirie 
Uutersuchung ergab, nur  Korper, die aich auch in A vorfinderi, des- 
halb wurde auch das enthleite Filtrat mit A vereint. 

Der durch Fiillung mit Wasser erhaltene Niederschlag wurdr nach 
dem Trocknen rnit WeingeiBt erwarmt, wodurch C in Losung ging, 
B aber iingeliist zuriickblieb. 

Die verrinigten mit €3 bezeichneten Bleisalxe wurderi in Eisessig 
geliist und mit Sa lz4ure  gefallt, der Niederschlag von Chlorblei ab- 

1 )  Theilweise h d e t  die Bildung der zu beschreibenden Kiirper auch sclion bei 

a )  Wir haben dieses Losungsmittcl noch mehrfachen Versuchen a h  das vor- 
theilhafteste erkannt, obwohl sicb das Ham in Ammoniak und, wenn auch etwa,i 
schwieriger in Eiseasig auflost. 

1000 statt. 



1466 

filtrirt. Das Filtrat, welches die ganze Menge des Biirpers gelost ent- 
halt, wurde nach deni Abdestilliren der Saure u i t  Wasser versetzt, 
wodurch die Ausscheidung des Harzcs in Form blaurr Flocken erfolgt. 
Die geringen Spuren von Chlorblei, die allenfalls nach dew Auswaschen 
in der Substanz zuriickbleiben, werden durch nochmaliges Liisen in 
Alkoliol iiiid Fallen mit Wasser entfernt. 

M i t  rlensrlbem Erfolge kann man aber auch das Bleisalz in Al- 
kohol sirspendiren und durch einen raschen Strom von Schwefel- 
wasserstoff zerlegen. 

Nach dem Abfiltriren des Schwefelbleis wird der Alkohol bis aiif 
cinen klrinen Theil vcrdunsret und fiierauf Wasser zugrsetzt; der da- 
durch entstehende, gemaschene und getrocknete Niederschlag wird 
dann nochmals in Ammoniak geliist und rni t  SalzsHure gefallt. Nach 
dem Auswasrheri nnd Trocknen stellt er ein feurig braunrothes, 
nniorphes Piilver dar, welches beini Driieken einen griinen Metallglanz 
anninimt, in kaltem oder hsissem Wasser fast gar  ~i icht ,  in Arther 
iirid Iwltem Alkohol sehr schwierig, in heiasem Alkohol aber, sowie 

in Eisessig ziemlich leieht liislicb ist. 
Concentrirte Schwcfelsiiure 16st dasselbe in der Kalte auf, beim 

erdiinnen fi’illt es aber wieder unverlndert heraus. Wiieserige Alka- 
lien IGsm die Substanz mit tief dunkelrother Parbe, die Liisungen 
zeigen , namenflich beim Verdiiunen , eine prachtvolle, griine Fluor- 
escenz Am l’latinblech erhitzt, schmilzt der Kiirprr, b k h t  Rich auf 
und verbrennt unter Rucklassung einer porosen Kohle. Die Substanz 
ist chlorfrei und gab nach dem Trocknen bei 130° der Analyse untrr- 
worfen folgende Zahlen: 

C 71.27 71.20 71.14 
H 4.55 4.!)1 5.07. 

Daraus berechnet sich die Forrnrl C I 2  H l 0 0 , .  
Bcrechncl. GefuntlLn im Mittel. 

C 71.33 71.20 
11 4.95 4.94. 

E i n w i r k u n g  v o n  A c e t y l c h l o r i d .  
Acetylchlorid wirkt aiif die Verbindung schon in der Kiiltc ein. 

Pie Rraotion vollendet siclr Ieiclrt irn zugesclimolzenen Rohre bei loon. 
Nach dern Oeffnen desselben- entweichen grosse Massen vou Salzsiure. 
Der InhalL der Hiihrc 15sst, nach dem Verjageu des uberschussigen 
Cbloridu , niit Wasser vermischt, einen flockigen, dunkelbrautirotheti 
Niederbrlllag tkllen, den man zu seiner Reinigung in wenig Weingeist 
aufiiist, iiltrirt urtd neuerdiugs durch Wasser abscheidet. 

Das acetylirte Produkl IGst sich in Alkalien in der Kl l te  rnit 
rothvioletter Farbe auf, Sauren fillen dasselbe BUS solchen Losungen 
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unverandert aus. 
bildung des urspriinglichen Kilrpera ein. 

Zahlen, welche auf ein Diacetylprodukt stimmen : 

Beim Kochen der alkalisoben Lasung tritt Riick- 

Der Analyse unterworfen gab die bei 1150 getrocknete Substanz 

Gefnnden. C a H, (C, H ,O) ,, 0 ,. 
C 67.02 67.15 67.13 
EX 4.98 4.99 4.90. 

E i n w i r k u n g  von Kali. 
Es gelang nicht, die nach der beschriebenen Methode gewonnene 

Substanz durch Erhitzen mit waseerigem oder alkoholischem EaIi, 
selbst im zugeschmolzenen Rohre za veriindern. Schmilzt man hin- 
gegen mit Ealihydrat, so geht die anfangs blutrothe Farbe in  eine 
gelblichbraune iiber. Aether entzieht der aogesiiuerten Schmelze einen 
Kilrper, der nach passender Reinigung unzweifelhaft ale Resorcin er- 
kannt wurde. Sammtliche Reactionen, Schmelzpunkt and Analyse 
bezeugen die Idcntitat. 

Gefunden. c ,  HE.0,. 
C 65.38 65.45 
H 5.50 5.45. 

Aber auch die Einwirkong von schmelzendem Kali liefert nicht 
die berechnete Menge von Resorcin, da sich steta beim Ansauern 
arnorphe, braune Plocken ausscheiden und aucli Spuren eines dltrch 
Blei fiillbaren Kiirpers gebildet werden. 

E i n w i r k u n g  v o n  B r o m .  
Tropft man zu einer kalten Lasung der urspriinglichen Verbindung 

in Eiscssig, Brom so lange hinza bis dasselbe im Ueberschusse vor- 
banden ist und giesst dtrs gebildete Reactionsprodukt in  Wasser, 80 

entsteht ein hellrother, flockiger Niederschlag, den man nach dem Ab- 
filtriren in Alkohol aufliist und wieder mit Wasser fallt. Nach dem 
Waschen uiid Trocknen stellt das Bromprodukt ein rothbraunes Pulvar 
dnr, welches in Alkohol und Alkalien lilslich ist. Die alhalischen 
Liisungen zeigen keine Fluorescenz. 

Die Analyse der bei 1050 getrockneteu Sabetanz wies eineo Er- 
satz voii H, d u d  Br, aus 

Gefulrilru. C', ,H,Rr,O, 
Br 61.58 61.39 61.78. 

D e s t i l l a t i o r l  i iber  Z i n k s t a u b .  
Erhitzt man den Korper in der gewohnlichen Weise mit Zink- 

staub, so erhiilt man geringe Mengen eines Destillates, in  welchem 
sich Spuren von Krnxol und Piphenyl nachweisen lassen, wahrend 
zugleich auch unbedctitunde Quailtitiiten einefi eigcnthiirnlich riechen- 
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den Produkts gebildet werdan. Die Hanptmenge des Rijrpers wird 
verkohlt. 

Zum Vergleiche haben wir auch Resorcin iiber Zinkstaub destillirt 
urid ebenfalls nur verhiiltnissmlssig geringe Mengen eines Oeles er- 
halten, welches, so weit vorliiufige Versuche zu entscheiden vermSgen, 
rnit dem genannten identiscb fst.') 

Die einfachste Qleichung, nacb welcber die Bildung dieses di- 
chroiatischcn, harzartigen Kijrpers vor sich gegangen sein kann , ist: 

2C6H602 = H 2 0 + C , a H l o 0 3  
und derselbe wiirde demgemass als ein Resorciniitber 

zu betrachten sein. 
Dieser Formel, so scheint es , widersprechen die physikaliscben 

Eigenschaften des Horpers, vor Allem seine Farbe und sein amorpher 
Zustancl. Trotzdem aber wird sich kaum eine andere Deutung des- 
selbeu geben lassen, wenn man die Entstebungsweisen, seine Analyse 
und die der entsprechenden Derivate, sowie die Ueberfihrbarkeit durch 
whmelzendes Kali in Resorcin beriicksicbtigt. 

Erwagt man ferner den Umstand, dass der von dem Einen von 
uns im Vereine mit S e n h o f e r a )  schon im Jahre 1872 direct aus 
Resorcia dargestellte Resorcinatbylather sich weder dorch Erhitzen 
mit Kalilaugr, noch mittelst Jodwasserstoff in Resorcin znriickverwan- 
delri Iasst, sondern bierbei aoch dasselbe dichroi'atiscbe Harz liefert, 
so scheint die Arinahme wohl gerechtfertigt, dass hier keihe Koblen- 
stoffbindung zwischen zwei Henzolmolekiilen stattgefunden hat. 

Eine den Eigenschaften nach moglicherweise entstandene chinon- 
artige Verbindung erscheint aher den Analysen der freien Substanz 
sowohl, ale auch der des Acetylprodnktes zu Folge, auageschlossen 
zu sein. 

Das Broniprodukt haben wir desbalb dargestellt, weil es  Iihnliche, 
fiirbetrde Eigenschaften besitzen konnte, wie das Eosin von B a e y e r ,  
das allerdings noch durch einen Pbtaleaurerest mittelst Kohlenstoff- 
bindung die beiden Resorcingruppen vereinigt enthalt, aber doch auch 
81s gebromtes Anbydrid des Resorcins anzusprechen ist. 

Unser KSrper farbt nun zwar ebenfalls sowobl in Eisessig a h  in 
verdiinnter Sodalsuge gelost, ptlanxlicbe und thierische Faser roth, 
aber die Farben sind matt uod nicht rein, sondern zeigen einen Stich 
in's BrBunliche oder Graue. 

1) Dio Prodtikte der Destillation des Resorcins Uber Zinkstaob solleg, wenn sie 
in genligender Menge zn erhalten sind, demnilchat den Gegenstand einer besonderen 
Untersuchnng bilden. B. 

a) Ann& d. Chem. n. Pharm. 164, 122. 
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Es scheixit daher die Fluorescenz durcb die anhydridartige Be- 
schbffenheit, das Vermiigen schiine Farben hervorzubringen, aber vor- 
nehmlich durch die Aufnahme des Phtalsaurerestes bedingt zu sein. 

Die Liisung des Bleisalzes C kann nach denselben Methoden 
wie wir sie oben bei B bcschrieben haben, zerfegt und gereinigt 
werden. Die so dargcstellte Substanz stellt nach dem Trocknen ein 
aiegelrathes amorpbes Pulvor dar , welclies in Aether , Alkohol und 
Eisrssig sehr ieicbt iind aucb in kaltem wie heissem Wasser etwas 
liislich ist. 

Wasserigt! Alkalien bringen es mit braungelber Farbe in Liisung, 
dieselbe zeigt bei nicht allzu grosmr Verdiinnung eine reilehenblaue 
Floorescenz l ) .  Siiuren Rllen aus sdchen Liisuugen die Substanz wieder 
unverindert aim 

Am Platinblech erhitzt, schmilzt das E'ulver und verbrennt endiich 
tinter Riicklassung eiuer glanzenden Kohle. Die bei 1300 getrocknete 
VrrSindung gab bei der Analyae folgende Zahlen: 

C 74.74 74.78 74.70 
H 4.66 4.81 4.79. 

Darans t)erechnet sich die Pormel C , ,  H I ,  0,. 
Berechuet. Gefunden im Mittel. 

C 74.61 74.74 
H 4.66 4.75. 

E i n w i r k u n g  v o n  A e e t y l c h l o r i d .  
Erbitzt man dns Harz im zugeschmolzenen Rdir mit Acetylchlorid 

auf 100O durcb einige Stunden, so eiitweicht beim Oeffuen desselben 
vie1 salzsaures Gas und man erhalt nach dem Verdunsten des Sgure- 
chlorids und Behandlung des Ruckstaxides mit Wasser eine Ausschei- 
d u n g  brauner, harziger Flocken, die man zu ihrer Reinigung in Wein- 
geist liist und durch Wasser wieder fallt. 

Das Acetylprodukt steHt nach dem Waschen und Trocknen ein 
beim Reiben sehr elektrisch werdendes, zimmtbraunea Puber  dar, 
welches i n  Alkalien kaum, in Alkohol u. s. w. sehr leicht liislich kit. 

Die Verbrennungen dieser bei 1100 getrockneten Substanz ergal,en 
folgende Werthe : 

C 71.40 7 1.44 
H 4.78 4.81. 

Diese stimmen mit den fur ein Diacetylprodukt verlangten voll- 

C,,H,,(C,H,O),O,. Gef. im Mittel. 
kommen iiberein: 

C 71.49 7 1.42 
H 4.68 4.79. 

1) Wir mtissen bemerken, dass die blane Fiuorescenz aacb dann, wenn nnr 
Spnreo des glztn tlaoreacirenden Kerpera vorhanden sind, nicht wahnunehmen ist. 
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E i n w i r k n n g  v o n  Kal i .  
Auch dieses Herz lasst sich nicht durch kochende wiisserige Al- 

Schmilzt man aber dasselbe mit Kali, so kann man leicht aus der 

Dasselbe wurde wieder durch den Schmelzpunkt, durch seine 

kalien in Resorcin zurhkverwandeln. 

Schmelze in  bekannter Weise Resorcin gewinnen. 

Reactionen und durch die Analyse verificirt. 
Gefonden. ' 6  ' 6  '%' 

c 6 . 4 1  65.45 
H 5.60 5.45. 

E i n w i r k n n g  von B r o m .  
Behandelt man die Liisung des Kiirpers in Eisessig mit Brom in 

derselben Weise, wie es bei dem Vorigen angegeben wurde, so erhiilt 
man nach Reinigung des Rohproduktes, die wir ebenfalls wie beim 
friiher beschriebenen Bromderivate ausgefiibrt haben, ein lichtrothes 
Pulver, welches sich nur schwierig in Alkalien, leicht aber in Alkohol 
und Eisessig auflost. 

Die bei 105O getrocknete Substanz lieferta Zableii, dic eine Ver- 
trctang voti H6 durch Br6 erwiescn. 

Gefunden. C , I H , 2 % O S .  
Br 55.76 55.81. 

Das beschriebene, blau dichroistische Harz bildet sich demgemass 
nach der Qleichung 

4C6 H, 0, = 3 H 2  0 + C,, HI, 0, 
u d  kann daher wohl auch als ein atherartiges Derivat des Resorcins 
betrachtet werden, dem folgende Formel euzusehreiben ware: 

C 6 H 4  O H  

fiir dieselbe pricht wiader die Bildungsweise, dse Acetylprodukt und 
die Umwandlung in  Resorcin durch schmelzsndes Kali. 

Der Versuch, diesen KGrper mit Zinkstaub zu destilliren, lieferte 
eine geringe Menge eines Oeles, welches dieselben ausseren Eigen- 
schaften besass, wie jenes, welches wir aus dem griin dichroi'stischen 
Harze erhalten batten. 

Wir  haben uns vergeblich bemiiht , die beiden hauptstichlichen, 
durch die Einwirkung von SalzsLiure auf das Resorcin entstehenden 
Reactionsprodukte krystallisirt zu erbalten , ebenso wenig vermochten 
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wir aus diesen (abgesehen vom Resorcin) krystallisirende 
za erhalten. 

Natriumamalgam entfarbt nach Tage langer Einwirkung 
lische Losung der beiden Harze, ailein es geliugt nicht, das 
Reductionsprodukt rein zu erhalten, da  daseelbe selbst beim Absiittigen 
in e h e r  Wasserstoffatmosphare sofort wieder in  die urspriinglichen 
Kiirper zuriickverwandelt wurde. 

Phosphorchloriir wirkt selbst bei anhaltendem Kochen auf dic 
beiden Riirper nicht ein, Phosphorcblorid hingegen verkolilt sie schon 
beim gelinden Erwarmen. 

Salpetersiiure greift die Substanzen sehr heftig an. Zuniichst ent- 
stehen amorphe, duich Wasser fiillbare nitrirte Prodakte, welche indess 
zu einer Untersuchung wenig einladend sind. 

Kncht men dagegen eines derselben mehrere Stunden, so lange, 
bis Wassar krine Trhbung niehr herrnrruft, so scheidet sich beim Ab- 
dampfen der Salpeteraiiure rin krystalliuisches Pulver aue, das von der 
Laugc getrennt, aus Alkohol umkrystallisirt in  kleinen, feinen Nadel- 
chen von schwach gelblicher Farbe erachien. 

Zur vollstandigen Reiriigang wurde die erhaltene Substanz noch- 
mals aus Wasser umkrystallisirt, iu  welchem sie aehr scliwer abar 
vollstandig liislich ist und daraus in feinen, weissen, ziemlich langen 
Nadeln sich abscheidet. 

Die Substanz schmilzt iiber 3000, liisst sich unzersetzt sublimiren 
und zeigt alle Eigenschaften der Isbphtalsaure. 

Deritrate 

die alka- 
gebildete 

Die Analyse ergab: 
Gefunden. c, €I, 0,. 

C 57.61 57.83 
H 3.88 3.61. 

Die Ausheute an Isopbtalsaure betrug aus 10 Qr. eines der Ree- 
orciniither etwa 0.5 Gr. reiner Saure. 

Die salpetersaure Mutterlauge wurde mr Trockene gebracht, hier- 
auf in Wasser gelijst, von einigen ausgeschiedenen harzigen Flocken 
getrelint und mit Aether geschiittelt. 

Nach dem Verdunsten desselben konnten wir durch nochmaliges 
Auflosen i n  Wasser wieder eine Spur Isophtalsaure gewinnen. Das 
Filtrat von dieser gab nach dern Einengen eine kleine Menge eiuer 
krystallinischen Substanz , die sich (besonders durch die empfindliche 
Cyankaliumreaction) ale Pikrinsaure erwies. 

Ob derselben auch Styphninsaure beigemengt war, konnte bei der 
Scbwierigkeit, diese Kiirper zu trennen, nicht ermittelt werden. 

Die grSsste Menge des angewandten Reeorcinathers wurde bei 
dieser Behandlungsweise total zerstijrt, selbst Oxalsiiure liess sich 
kaum qualitativ nachweisen. 
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Die beschriebene Zersetzung ist dahcr keinc fiir die Constitution 
Jcr  llesorcinather beweisende Reaction, zumal, wie schon erwahnt, 
hierbei krystallisirende Produkte in sehr untergeordneter Menge ent- 
stehen. 

Die auffallende Bildung der Isophtalsture lasst sich am ehesten 
mit der Entstehung von BenzoGslure und Phtalsaure bei der Oxydation 
tlcs Beuzols durch Rraunstein und Schwefelsiiure nach C a r i u s  l)  oder 
der Rildung von Oxybei~zoEsliiire und Salicylsaore ails .Phenol durch 
schmrleendcs Aetzkali, welche dor Einea) von uns beobachtet hat, 
vergleicbcn. 

Die Liisung A enthiilt. noch etwas Resorcin, welches durch die 
Salesiinrr nicht veriindert wiirde, geringe Mengen der harzigen Kiir- 
per und :tusserdem Spuren einer krystallisirten, wie es srheint, farb- 
losen Siibstanz. die aber der Hartnackigkeit wegen, mit welcher ihr 
die beschriebrnen dichroistischen Harze anhlngen,  nicht rein darge- 
stellt werden konnte , ohzwar wir grosse Quantitaten Resowin vcr- 
arbcitet Iiaben. 

Die Ausbeute an den beiden atherartigen Resorcinderivaf.en ist. 
eine sehr hetrlcht.liche und rrreicht circa 85 pCt. vom angewandteii 
Resorcin. 

Das MeiigenverhBltniss beider Aether ist verschieden nnd wie es 
scheint von Temperaturschwankungen und von der Einwirkungsdauer 
abhangig. Eine Ueberfiihrung des griin fluorescirenden Horpers in 
den mit blaner Fluorescenz gelang nicht. 

Schliesslieh bemerken wir noch, dass man in der Bildung des 
ersten Aethers eine Reaction zum Nacbweis des Resorcins besitzt, 
die sich, was ihre Enipfindlichkeit betrifft, der Baeyer ' schen  an die 
Seite stellen knnn. 

Man beobachtet die griine Plnorescenz noch sehr deutlich, wenn 
man + Mgr. Resorcin in einem kleinen Riihrcben mit einem Tropfen 
Salzslure einschliesst, dasselbe im Luftbad durch einige Minuter1 auf 
160-1800 erhitzt und nach den1 Oeffnen ein paar Tropfen Ammoniak 
einbringt. 

Weder die Anwesenheit von Brenzcatechin noch die anderer, 
schmieriger, das Resorcin hlufig verunreinigender Produkte Leeiiitriich- 
tigen das Zutrcffen der Reaction. 

Ein Gemenge von 1 Mgr. Resorcin und 3 Mgr. Brenzcatechin in 
obigrr Weise behandelt, zeigt die griinc Fluo~escenz uoch ausnchmend 
deutlich. 

W i e o  , im Juni  1877. 

1 )  Annnl. d. Chem. 11. Pharm. 1 4 7 .  50. 
' J  Anlid. rl ( ' i iwn.*u. Plinrtn. 156. q.3. 




