
Schwach braunlich gefarbte, kleine glanzende Krystalle, von pris- 
matischem Habitus. Als Endflache wurde einzig das RhomboBder 
3. Ordnung s beobachtet. 

Becbbachtet Berwhnet 
t- n - JO m : m = 1010 : 01 10 = 600 -' 

A :  s = 2133 : 3213 = 760 46' - 

A : ni = 2133 : ioio = 480 51' 
: rIl = 21% : o l i o  = 6x0 4' 

48" 5 7  
G l @  2' 

- -  
s : m  = 2133: 1100 = 77" -' 7 7 0  22' 

Spaltbarkeit nicht beobarhtet. 

Zur Herstellung 
Untersuchung waren 

einer Platte nach der Basis behufs optischer 
die Rrystalle zu klein. 

278. Edmund Knecht: Zur Kenntniss der chemischen Vor- 
gange, welche beim Farben von Wolle und Seide mit den 

basischen Theerfarben stattfinden. 

(Eingegaogen iini 2 Mai.) 

12s ist nicht nur  jedem Farber ,  roiiderii auch den meisten Laieri 
wobl bekannt, dass, wenn Wolle oder Yeide in Losungen der basi- 
schen Theerfarben wie z. B. Fushsin . Methylviolett 11 s. w. erwarmt 
werden, der Farhstoff durch die Faser augezogen und das Material 
dabei daucrnd gefarbt wird. Die ErklLrung dieser fast allgemein be- 
kannten. aber dennoch sehr interessanteu Erscheinung war  bisher ent- 
weder die, dass der Farbstoff eirifach in einer uriveranderten Form 
von der Faser  absorbirt wird (mechanische Theorie) oder damit eine 
uiibestimmte und nicht niiher untersocbte chemische Verbindung ein- 
geht (chemische Theorie). Viele hervorragenden Chemiker haben von 
Zeit zu Zeit entweder die eine oder die andere dieser gegenseitigen 
Ansichten onterstiitzt, aber sonderbarer Weise griinden sich diese An- 
sichten mit wenigeu Ausnahmen uicht auf quantitative Bestimmungen. 

Die folgenden Versuche wurderi zuerst angefangen, um auf die 
einfache Frage, was findet statt, weiin Wolle mit Fuchsin gefarbt wird? 
eine definitive Antwort zu bekommen. Die natiirlichste Beantwortung 
dieser Frage ware von vornherein zu Gunsten der mechanischen 
Theorie. namlich die Faser  hat einfach eine bestimmte Menge des 
Farbstoffes im unreranderten Zustande absorbirt und ist dabei furhsin- 
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roth gefarbt worden. Eine einfache quantitative Bestimmung geniigt 
aber, dieser Annahme, wie sich ails Folgendem ergiebt, direct zu 
widereprecheri. 

V e r s u c h e  ni i t  W o l l e .  

I .  (;cnao 0.2 g krystallisirtes Fuchsin wurden in etwa 500 ccm 
Wasser gelijst und Wollr wurde in der Lijsung bis zur vollstfndigen 
EntfGrbung der letzteren gekocht. Die zurickbleibende Fliissigkeit 
zeigte neutrale Reaction. Mit Pu'essler's Reagens konnte Amrnoniak 
darin entdeckt werden. Der angewandte Farbstoff enthielt 5.1 5 pCt. 
Salzsaure. 

Die in der mtfgrbten Liisung zuriickbleibende Salzsaure wurde 
nach der Methode ron Y o l h a r d  ( h n .  Chem. Phsrm. 190, 1 )  maass- 
annlytisch hestimmt. 

L r~~iriingliehc im angewandten Fuchsiii enthaltcw Salzsauremenge 0.0163Og. 
Salzshremciige in der Lbsnng zurhckgeblieben 0.01 622 .  

11. Auf ahnliche Ar t  wurden genau 0.2 g krystallisirtes C h r y -  
s o y d i n  in Wasser geliist und die Liisung mit Wolle entfiirbt. 

Die Restimmung der Salzsiiure im Chrysoi'din konnte nicht direct 
geschehen, da  sich das gebildete Chlorsilber in der heissen Farbstoff- 
16sung aufloste. Eine Restimmung nach C a r i n s  ergab 12.23 pCt. 
Salzsiiure. 

'C'rsprunplichi~ i n i  angrwxndten Chrysoitlin enthaltene SalzsLureinenge 
0.03441i g. 

Salzsiinremengr i n  der Losung /,orhckgeblieben 0.02476 g. 
111. Mit Krystallviolett ergab sich ein abnliches Resultat. 

Urspriingliche im angewandten Krystallviolett enthaltene Salzsauremenge 

Salzbiiuremengr in (Ier Lcisung zmuckgeblieben 0.01310 g. 

nas Product entbielt (nach C'arius' ,Methode) 6.73 pCt. Salzsaure. 

0.01346 p. 

V e r s u c h e  rnit S e i d e .  

1. Abgekochte Seide wurde in einer Liisung von 0.2 g krystal- 

Urq,runglicttc. im augt~m.rtnclten Farbstnffe onthaltene Salzsauremenge 

Salzssurenirnge in der Losung ziiruclrgebliehen 0.01616. 

lisirtem Fuchsin bis zur Entfarhung der letzteren erwarmt. 

0.01630 g. 

11. Eine Lijsung von 0.2 g Krystallviolett wurde auf Bhnliche 

Grspriiogliche im anpewandten Farbstoffc enthaltene SalzsBuremenge 

Salzs&iuremengr In der Losung zurirckgebliehrn 0.01 238 g. 

Bus diesen Versuchen ergiebt sich in erster Linie, dass das 
Farben thierischer Fasern mit den basischen Theerfarben nicht eine 

Art rnit Gride entfarbt. 

0.0 1346 g. 



1558 

einfache mechanische Absorption, soiidern eine quantitative chemische 
Umsetzung ist. Diese Ansicht wird durch zwei weitere qualitative 
Erscheinungen unterstiitzt. Erstens ist die Fliissigkeit neutral geblieben; 
die Salzsaure hat  sich rnit dem Ammoniak und wahrscheinlich auch 
rnit anderen bei der theilweisen Zersetzung der Wolle sich bildenden 
basischen Kijrpern verbunden. Zweitens liisst sich Wolle in der farb- 
losen wassrigen Lijsung von Rosanilin intensiv fuchsinroth farben ohne 
Gegenwart von Saure. 

Giebt man nun zu, dass das Farben von Wolle rnit diesen basi- 
schen Farbstoffen wenigstens ein chemischer und nicht ein mechanischer 
Vorgang ist, so erhebt sich zunachst die weitere Frage: Was fiir Ver- 
bindungen bilden sich auf der Faser  beim Fl rben  mit diesen Farb-  
stoffen? Diese Frage lasst sich heute noch nicht definitiv entscheiden. 
Wolle und Seide sind hiichst wahrscheinlich sehr complexe (vielleicht 
nicht einmal einheitliche) Kiirper , iiber deren chemische Zusamnien- 
setzung wir gegenwartig nichts weitercs wiseen als die empirischen 
Formeln und diese auch iiicht einmal rnit Sicherheit. Wir wisseu 
aber, dass sich unter ihren Zersetzungsproducten, die z. B. beim 
Kochen rnit massig verdiinnter Schwefelsaure bilden , hmidosaiiren 
vorfinden, die nicht nur der Fettreihe, sondern auch der aromatischen 
Reihe angeh6ren. Es ist nun kaum denkbar, dass die AGido- sowohl 
als die Carboxylgruppen dieser Amidosluren durch blosses Kochen 
rnit niassig verdiinnter Schwefelsaure aus diesen Faserstogcn ohne 
weiteres erzeugt werden kiiniiten. Die Gruppen miissen wohl im 
urspriinglichen Material vorhanden sein, nur sind sie da wahrscheinlich 
an vie1 complexere htomgruppen gebunden. Wenn es  gelingeii sollte, 
diese Ansicht zu beweisen, so wird dadurch die cheniieche Theorie be- 
deutend verstarkt. Man kijnnte sich leicht vorstellen, dass sich die Farb- 
base beim Farben rnit den im Keratin oder im Fibroi‘n enthaltenen Carb- 
oxylgruppen zu einem unkslichen oder schwerlijslichen Lacke ver- 
einigt, wahrend beim Fdrben rnit sauren Parbstoffen sich die Farb-  
saure rnit der Amidogruppe vereinigt wid so eine andere Art von 
gefarbtem Lack bildet. 

Meinen Schiilern, Hrn. l-’erey K a y  und J. R. A p p l e y a r d ,  bin 
ich fur die husfiihrung dcr erwahnten quantitative11 Bestimniungen 
verpflichtet. Wir sind mit dem weiteren Studium dieses Themas be- 
schaftigt und miichten uns daher das Feld reserviren. 

Technical College. B r a d f o r d ,  im April 1888. 


