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zersetzt und giebt alsdann einen weissen Niederschlag und eine alka- 
lische Liisung. 

Die Reinigung der oben erwahnten schmelzbaren Substanz bot 
so grosse Schwierigkeiten dar, dass unsere Arbeit iiber dieselbe noch 
nicht zur Veroffentlichung reif ist,  sie scheint sich jedoch von der 
Verbindung, deren Aualyse wir mitgetlieilt haben , nur durch einen 
hiiheren Gehalt an Krystallwasser zu unterscheiden. 

Wir beahsichtigen. unser Studium der Ziiikoxyd- Natriumverbin- 
dungen fortzusetzen und urisere Versuche auch auf die Zinkverbindungen 
anderer basischer Radicale auszudehnen. 

Harvard University. C a m b r i d g e ,  U. S. A., 19. Marz 1888. 

284. R. N i e t z k i  und Richard O t t o :  Ueber Safranine 
und verwandte Farbstoffe. 

(Eingegangen am 4. Mai.) 

Vor etwa einem Jahre hat der Eine von uns,  :mkniipfend an 
friihere Arbeiten , einige neue Thatsachen iiber das Safranin mitge- 
theilt *) und eine ausfiihrlichere Publication iiber denselben Gegenstand 
in Aussicht gestellt. 

Obwohl nun diese Arbeit bis jetzt noch immer nicht zu den1 
gewfinschten Abschluss gelangt ist, hat sich im Laufe derselben doch 
eine reichliche Menge van thatsachlichem Material angehauft , i b e r  
welches wir der Gesellschaft Mittheilung machen miichten. 

E n  t f e r n ii n g e i n e r A m i  d o g r u p p e a u s P h e n o s a f r a n i n. 

Wie aus der oben citirten Notiz ersichtlich, lasst sich aus deiii 
Phenosafranin eine Amidogruppe mit Leichtigkeit entfernen. Versetzt 
man eine alkoholische Losung dieses Farbstoffes mit soviel Schwefel- 
saure, dass sich dieselbe eben violett farbt, fiigt etwas mehr als die 
berechnete Natriumnitritmenge in  concentrirter wassriger Lijsung hin- 
zii und kocht, SO entsteht eine fuchsinrothe Fliissigkeit, welche nicht 
mehr die Fluorescenz der alkoholischen Safraninlosung zeigt. 

Verjagt man den Alkohol, so lasst sich durch Zusatz von Chlor- 
zink ein schijn krystallisirendes Zinkdoppelsalz abscheiden. 

l )  Diese Berichte XIX, 3017 und 3163. 
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D e r  entstandene neue Kiirper besitzt eine schwacher basische 
Natur als das Safranin, man kann aus den Salzen zwar durch kau- 
stische Alkalien, aber nicht durch Carbonate die Base abscheiden. 

Wir reinigten deshalb das obige Salz durch Liisen in verdunnter 
Sodsliisung und erneutes Ausfallen rnit Chlorzink und Salzsaure. 

Versetzt man die Liisung eines Salzes mit Salpetersaure, so 
scheidet sich ein sehr schwerliisliches krystallinisches Nitrat ab. Das- 
selbe lasst sich durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser leicht 
rein erhalten. 

Die Analysen, welche von verschiedeneu Salzen dieses Kiirpers 
gemacht wurden, bestatigten fiir die Base die Formel: ClsH13N3, es 
war mithin aus dem Safranin eine Amidogruppe ausgetreten und durch 
Wasserstoff ersetzt worden. 

N i t r a t  = CisHuNIHNOB. 
Gefunden 

1. 11. Berechiiet 
C 64.67 64.45 64.35 
H 4.19 4.74 4.50 
N 16.76 
0 14.37 

- - 
- - 

S u l f a t  = ClsHl~NaH2S04. 
Gefuiideii 

I. 11. 111. 
C 58.54 58.55 58.51 - 
H 4.06 5.10 4.56 - 
N 11.48 - - 11.45 
H a s 0 4  26.56 

Berechnet 

- - - 
Die Base bildet mithin, ebenso wie das Safranin, ein saures 

Sulfat. 

P l a  t i n  d o  p p e l s  a l z  = (C1BH13N3 H Cl)a PtCl)zPtC14. 
Berechnet Gefunden 

Pt 20.56 20.59 pCt. 
Das A c e t y l d e r i v a t  entsteht, wenn man eines dieser Salze mit 

trocknem Natriumacetat mischt und rnit Essigsaureanhydrid erwarmt. 
Dasselbe besitzt im freien Zustande eine violette Farbe ,  mit Sauren 
bildet es gelbe schwerliisliche Salze, welche denen des Diacetylsafranins 
ahnlich sind. 

Berechnet Gefundeii 
I. 11. 

C 65.64 69.28 - p c t .  
H 4.58 5.13 - 
c 1  10.10 - 9.92 a 
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Der  Kiirper ClsH13Ns 16st sich in  Form seiner Salze in Wasser 
rnit schiin rother Farbe,  auf Wolle und Seide erzeugt e r  ein Roth, 
welches bedeutend blaulicher ist, als das der Safranine. Die alkoho- 
lische Liisung ist viillig ohne Fluorescenz. 

In  concentrirter Schwefelsaare last sich der Kijrper rnit gelb- 
brauner , in  massig concentrirter Salzsaure rnit griiner Farbe. Beim 
Verdiinnen schliigt diese Farbe direct in Roth Tim, ohue dass hier 
die beim Safranin vorhandene blaue Zwischenstufe aiiftri tt. 

Letztere scheint demriach an das Vorhandensein einer weiteren 
Amidogruppe gebunden zu sein. 

Versuche, aus dem Safranin auch die zweite Arnidogruppe zu 
entfernen, haben zu keinem analysirbaren Product gefiihrt, und wir 
haben , nachdem wir denselben vie1 Material geopfert hatten, schliess- 
lich diese Versuche aufgegeben. Deli friiher. erwlhnten Kiirper ') 
haben wir aber stets und in kleinen Mengen erhalten, nnd eine Reini- 
giing ist mit zii grossen Schwierigkeiten verkniipft. 

B a s e  d e s  P h e n o s a f r a n i n s .  

Nach der neuerdings von W i t t  fur das Safraniri aufgestelltrn 
Formel, enthalt dasselbe ein fiinfwerthiges StickstoEatom, welehes 
einerseits an einen Benzolrest andererseits an einen Saurerert qe- 
bunden ist. Mit andern Worten spielt hier eirie Phenylgruppe die- 
selbe Rolle, mie die Methyl- oder Aetbylgruppe in  den Ammoninm- 
basen, und es musste daher die freie Safraninbase ein Wasserniolekiil 
oder vielmehr ein Hydroxyl enthalten, mithin der Formel ClsH1~'?ilO 
gemass zusammengesetzt sein. 

A. W. H o f m a n n  und R. G r y g e r  versiichten vergeblieh die 
Base des Safranins durch Einwirkung von Silberoxyd anf das Chlor- 
hydrat im reinen Zustande zii erhalten. Die Safraninhase zeigt die 
Eigenschaft Chlorsilber aufzuliiseii. 

Ein friiher angestellter Versuch aus dem Sulfat die Schwefel- 
saure rnit Barytwasser und das uberschiissige Baryumhydrat rnit 
Kohlensaure ZII entfernen, fiihrte zu dem Carbonat des Safranins. 

Es blieb deshalb nichts andres ubrig, als das Sulfat rnit der 
genau hinreiehenden Baryumhydratmenge zii zersetzen Man erhalt 
so eine tief roth gefarbte Losung, aus welcher sich beirn Stehen nichts 
abscheidet , und welche beim Vermischen mit Alkohol fluorescirt. 
Verdampft man die Liisung unter Luftabschluss, so scheideri sich oft 
pliitzlich goldglanzende Krystallblattchen a b  , welche d a m  in  Wasser 
ausserordentlich schwer liislich werden. Gleichzeitig tritt aber beim 

l) Dime Berichte XIX, 3019. 
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Hochen der Geruch nach Ammoniak, sowie reichliche Schmieren- 
bildung auf. 

Es veranlasste uns dieser Umstand das Verdampfen bei etwa 
400 im Vacuum vorzunehmen. 

Schon nach Verdunstung eines geringen Theils der Fliissigkeit 
tritt die Krystallisation ein. Die so erhaltene Base ist schwerliislich 
in Wasser, sie 16st sich leicht in Alkohol, fast nicht in Aether. 

Die bei 100O getrocknete Base besitzt in der That die Zusammen- 
setzung CIS H16 N4 0, doch wurde der Stickstoffgehalt, wohl in Folge 
der ausserordentlich schwierigen Verbrennlichkeit, stets zu niedrig 
gefunden. - 

Berechnet 
Gefundeu 

I. 11. 111. 
C 71.05 71.10 71.18 - pCt. 
H 5.26 5.82 5.63 - 
N 18.46 - - 17.50 )) 

0 5.26 - - - 
I 

Versucht man die Base aus heissem Wasser umzukrystallisiren, 
so verliert sie inimer mehr an Loslichkeit, und ihr Kohlenstoffgehalt 
nimmt zu, so dass er sich schliesslich der wasserfreien Base ClsH14N4 

nahert. 
Ebenso verliert die Base beim Trocknen auf 150" etwa ein halbes 

Molekul Wasser. 

S a f r a n  01. 

Rei der Darstellung der Safraiiinbase zeigte es sich, dass ein 
Ueberschuss von Baryumhydrat eine Zersetzung des Farbstoffes unter 
Amrnoniakaustritt zur Folge hatte. 

Wir haben das Product dieser Zersetzung in griisserer Menge 
dargestellt , und dabei schliesslich folgendes Verfabren eingehalten : 
Salzsaures Phenosafranin wurde mit iiberschiissiger alkoholischer Kali- 
lauge etwa 3 Tage am Rfickflusskuhler gekocht. 

Die Liisung behalt ihre rothe Farbe bei, doch tritt nach einiger 
Zeit ein Punkt ein, wo dieselbe durch iiberschiissige Salzsaure nicht 
mehr violett, sondern gelb gefarbt wird. 

Verdiinnt man alsdann nach Verjagung des Alkohols mit Wasser 
und iibersattigt mit Essigsaure, so fallt ein braunschillernder krystal- 
linischer Niederschlag aus. 

Der Kiirper ist in Wasser, Alkohol und Eisessig fast un18slich, 
er liist sich leicht rnit sch611 carminrother Farbe in Alkalilauge, sowie 
in concentrirter Ammoniakfliissigkeit. Urn ihn yon der aus dem Glase 
stammenden KieselsIure zu befreien, wurde er bei 120" getrocknet 
und alsdann in concentrirter Ammoniakfiiissigkeit geliist. 
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Salzsaure fiillt ihn aus der Liisung in Form von messingfarbenen 
ziemlich grossen Nadeln. Die Analyse zeigte, dass hier die beiden 
Amidgruppen des Safranins durch Hydroxyle ersetzt waren. Mit 
uberschiissigen Sauren scheint der Kiirper schwer liisliche leicht zer- 
setzliche Salze zu bilden. Concentrirte Schwefelsaure 16st ihri mit 
brauner Farbe. Da derselbe im allgemeinen phenolartige Eigen- 
schaften besitzt, schlagen wir dafiir den Namen xSafranolc vor. 

C 75.00 74.88 74.90 - pCt. 
H 4.13 4.88 4.76 - )) 

9.76 )I N 9.72 
0 11.14 

- - 
- - - 

Durch ErwBrmen mit Essigsaureanhydrid und essigsaurem Natron 
geht das Safranol in ein Diacetylderivat lber ,  welches gelbe metallisch 
glanzende Blattc hen bildet. 

Dasselbe ist in Ammoniak unliislich, wird jedoch durch kingere 
Behandlung damit verseift. 

Mit Sauren bildet es schwer liisliche bestandige Salze. ES fehlte 
fur den Kiirper jedes Liisungsrnittel, folglich eine passelide Reinigungs- 
methode und die Analyse ergab deshalb nur ein annaherndes Rcsultat. 

C 70.96 69.52 p c t .  
II 4.30 4.76 )) 

Berechnet Gefunden 

Die Anwesenheit zweier Acetylgruppen geht jedoch ziemlich 
sicher aus der Alkaliunliislichkeit der Substanz hervor. 

Dem Safranol fehlt das in  der Safraninbase enthaltene Wasser- 
molekiil. Es lasst sich dieses rnit der Annahme der Phenylammonium- 
gruppe nur  in Einklang bringen, wenn man eine Anhydrisation 
zwischen dieser und einem Hydroxyl annimmt. Es ware dieses rnit 
einer Salzbildung zwischen der sauren und basischen Gruppe gleich- 
bedeutend. Allerdings solltc alsdann das Acetylderivat Wasser ent- 
halten, was nach obiger Analyse nicht der Fall zu sein scheint. 

R e d  u c t  i o n s p r o d u c t e d e s P h e n  o s a f r  a n i  n s. 
Behandelt man das Phenosafranin in  saurcr LBsung rnit Zink- 

staub , Zinnchlorlr oder andern Reductionsmitteln, so tritt zunacbst 
die Bildung der von der Luft wieder zum Farbstoff oxydirbaren Leuco- 
verbindung ein. 

Spater bildet sich eine eigenthiimliche gelbe Substaiiz , welche, in 
alkalischer Liisung mit Aether ausgeschlttelt , demsel'uen eine gelbe 
Farbung und eine griine Fluorescenz verleiht , die derjenigen einer 
atherischen Chrgsanilinliisung tluschend ahnlich sieht. Es iut nns 
nicht gelungen, diesen Kiirper zu isoliren. 



Kocht man eine wiissrige Safraninlosung mehrere Tage lang mit 
Zinkstaub und Salzsaure, so tritt schliesslich ein Punkt  ein, wo alles 
Safranin in farblose, sich an der Luft nicht mehr farbende Substanzen 
rerwandelt ist. 

Die Isolirung des Reductionsproductes gehijrt nicht gerade zu den 
Ieicht ausfuhrbaren Operationeii, da wahrend des etwa dreitagigen 
Reductionsprocesses sich sehr grosse Mengen yon Chlorzink in der 
Flussigkeit angesammelt haben. 

Man muss soviel Alkalilauge hiiizufiigen, dass das ausgeschiedene 
Zinkoxyd wieder gelost wird, und dann rnit Aether ausschtittelu. 

Beim Uebersattigen rnit Alkali tritt ein starker Ammoniakgeruch 
auf, i n  den ersten Aetherausziigen finden sich kleine Mengen von Anilin. 
(Etwa 1 pCt. rom angewaiidten Safranin.) Destillirt man die Aether- 
auszuge bis auf einen massigen Ruckstand a b ,  so scheiden sich aus 
diesem braunlich gefarbte Krystallkrusten einer neuen Base ab. 

Dieselbe lasst sich durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser 
rnit Hiilfe von Thierkohle rein erhalten und bildet schliesslich farblose 
centimeterlange Nadeln vom Schmelzpunkt 1300.  Diese Base ist in  
Alkohol leicht liislich, schwieriger in Aether, Benzol und heissem 
Wasser. 

E s  gelang nicht krystallinische Salze derselben zu erhalten. 
Letztere sind zerfliessIich und trocknen gummiartig ein. Auch eine 
schwer lasliche Platindoppelrerbindung war  nicht erhaltlich. 

Die Aualyse der bei lOO0 getrockneten Base ergab Zahlen, welche 
anf die Formel ClsHlg Na 0 stimmten. 

Berechnet 
1. 11. 111. 

H 6.48 6.58 6.70 - 
N 14.33 - - 14.13 
0 5.46 

Gefunden 

C 73.72 74.01 74.19 - p c t .  

- - - 

Wird die Base geschmolzen, so verliert sie etwa I pCt. an Ge- 
wicht, hei 1500 betragt der Verlust etwn 4 pCt. und eine weitere Ab- 
nahme findet dann auch bei 1800 nicht mehr statt. 

Eine Analyse der auf diese Weise getrockneten Base zeigte, dass 
hier Wasser oder dessen Bestandtheile fortgeganpen waren. Bei einem 
Verlust von 4.1 pCt. wurden erhalten Kohlenstoff 77.24 und Wasser- 
stoff 6.34. Die einmal geschmolzene Base zeigte sich jedoch in ihren 
Eigenschafteri etwas verandert. Sie erstarrte erst bei ziemlich niedriger 
Temperatur vollig amorph, und schmolz dann schon unter 1000. 

Wird eiiie saure Liisung der Base mit Natriumnitrit versetzt, so 
mtsteht eine Diazoverbindung, welche sich rnit Naphtolsnlfosauren zu 
rothen Azofarbstoffrn condensiren Iasst. Ein Versuch ergnb, dass 
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zur Bildung des Diazokiirpers annahernd 1 Molekiil Natriumnitrit auf 
das Molekiil CIS HIS Nt 0 verbraucht wird. 

Erwarmt man die Base mit Essigsaureanhydrid, so entsteht ein 
Acetylderivat , welches mit verdiinntem Alkohol in breiten , farblosen, 
bei 173 0 schmelzenden Nadeln krystallisirt. 

Die Analyse zeigte, dass hier eine Acetylgruppe eingetreten war, 
sie fuhrte zu der Formel: CIS His NQ 0 Ca 8 3  0. 

Gefiinden 
Berechnet I. TI. 111. LV. 

C 71.64 71.54 72.14 - - pct.  
- H 6.26 6.28 6.70 - > 

N 12.53 L - 13.13 12.45 
0 9.55 - - - - 

Dieses Acetylderivat zeigt noch einen ausgepriigten Basencharakter, 
es 16st sich leicht in Sauren, und Platinchlorid bewirkt in der Liisung 
des Chlorhydrats einen gelben nach kurzer Zeit krystallinisch wer- 
denden Niederschlag. 

Es ist dieses Platinsalz bei 1000 getrocknet, der Formel 
(Cis Hi8 Ns 0 . Cz HS 0 . H Cl)a P t  Clr 

entsprechend zusammengesetzt. 
Bereehnet Gefunden 

Da die Bildung einer Diazoverbindung auf die Anwesenheit einer 
Amidogruppe hindeutet, so versuchten wir diese durch die Griess'sche 
Reaction zu entfernen. 

Die Liisung der Base in iiberschiissiger verdiinnter Schwefelsaure 
wurde mit einer mehr als hinreichenden Menge Natriumnitrit versetzt. 
Zu der entstandenen Lijsung wurde Alkohol und schliesslich soviel 
Aether gefiigt , dass sich eine concentrirte Liisung der entstandenrn 
Diazoverbindung absonderte. Letztere wurde abgezogen und mit rinem 
grossen Alkoholiiberschuss gekocht. 

Nach dem Abdampfen des Alkohols nnd Verdiinnen mit Wasser 
restirte eine klare Liisung, aus welcher sich durch Ammoniak eine 
neue Base abscheiden liess. 

Dieselbe yeigt vie1 Aehnlichkeit mit der urspriinglichen, unter- 
scheidet sich von dieser jedoch dadurch, dass sie sich nicht mehr 
diazotiren oder acetyliren 1Lsst. 

Versetzt man ihre saure LBsung mit Natriumnitrit und fiigt diese 
Liisung zii einer alkalischen Naphtolsulfosaureliisung, so tritt keine 
Farbstoffbildnng ein. 

Die neue Base lost sich in Wasser etwas schwieriger als die 
Erste , sie wurde aus verdiinntem Alkohol krystallisirt, und bildete 
breite farblose bei 1170 schmelzende Nadeln. Es zeigte sich, dass 
hirr Pine Amidogruppe ausgetreten nnd durch Wasserstoff ersetzt war. 

P t  18.13 18.00 pct. 
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Die Analyse ergab die Zusanimensetzung: CIS HlsNa 0. 

Herechnet 

C i7.69 T i . %  - pCt 
H 6.4i 6.56 
C1 10.07 - 10.14 )' 

0 .i.75 

- 

- - 

Die Base bildet ein schiin krystallisirendtjs, schwerliisliches Platin- 
doppelsalz . dessen Zusammensetzung nach dem Trocknen auf 100O 
der Forniel ( C , , H ~ ~ K ~ O H C l ) ? P t  CI, entsprach. 

C+rfuirden 
1.  11. Bereclinet 

Pt 20.26 10.42 - pCt. 
C 44.67 - 44.97 1 

H 3.92 - 4.04 )) 

Es ist schwierig i ~ u s  den obigen Thatsachen eineri Schluss auf 
die Constitution dieser Rasen und ihre Beziehungen ziim Safranin zu 
ziehen. 

Es zeigt sich, dass aus dem Safranin, ClgH14N4. die um ein 
Stickstoffatom iirmere Base, C1SHjgNS 0 ,  entsteht. Vermuthlich tritt 
hier der Stickstoff in Form von Arnmoniak Bus, wenigstens ist Letzteres 
bei dr r  Reaction nachzuweisen. Es fragt sich nun, welche Rolle hier 
das vorhandene SauerstoEatom spielt. Der  Umstand. dass dasselbe 
sich noch in den Platirisalzen des Acetylderivats , sowie der zweiten 
Base befindet, spricht gegen die Annahme einer Ammoniumhydroxyd- 
gruppe, der starke Basencharakter des Korpers C18Hl~N3 0 gegen die 
eines Phenylhydroxyls. 

Das Verhalten der Base C18 HI$ N30 beim Erhitzen lasst fast die 
Vermuthung zu ,  dass der Sailerstoff' hier niir in Form von Wasser 
vorbanden ist. 

Alsdann liegen hier Hydrate der Basen ClsH17N; und CuH16N2 
vor. Erstere ware in einem Diamido-, Letztere einem Amidotriphenyl- 
amin isomer. 

Diese KBrper konnen selbstrerstandlich nicht vorliegen, denn die 
Base C ~ ~ H ~ R N Z  ist nicht mehr diazotir- oder acetylirbar. Man wlire 
versucht in  der Base ClgH1~ N2 die Stammsubstanz des Leukosafranins 

das Phenylhydrodiphenazin: C6 €34 
N H  

N 
zu suchen. 

C6 Ha 
Dieser Korper enthalt jedoch 2 Wasserstoffatome weniger, namlich 

cl8 Hl4 NZ- 
Berichte d. D. chem. Gesellsohaft. Jahrg XXI. 108 



1)a die An;tlysen sgmmtlich ini offnen Rohr init Sailerstoff aus- 

gefiihrt wurden, so ist hier der hiihere Wasserstoflgehalt nicht weg- 
zuleugnen und es bleibt kniirn etwas andrcls ubrig als eine Hydriirung 
am Benzolkertr anzunehmen . wie sic. beim Chbazolin . beim Hydro- 
carbazol sowie beini Hpdr~~iiaphtglamin angenomnirn werden muss. 

Auffallerid ist die grosqe Be.tiiiidigkeit, welche diese Base gegerr 
Oxydationsmittel zeigt. Tliist marl +ir i n  verdiinntw Schwefrlsaorc, 
so scheidrt Kalwmbichromat ans tlie5er LGsung ein schwerliislichrs 
Chromat in gelben I~lockeri au.. Ktlini Kochen mit eirrem Chrom- 
3aureuberschush geht dicaec i n  Ilii\iing nnd scheidet sicti brim Erkalteit 
wieder ab ,  d i n e  dass eine tlildung voir Chromoxyd wahrgenommeli 
werden konnte. Aim dem b o  behandelten Chroniat whieden A1k;ilirii 
wieder die unveriinderte Rase r t b  

dodmethyl fuhrt deu Kcirpei t I l g  Na 0 in eiri waswi lii4cbefi 
Jodid uber, ails welchem Alkalien rim neue Rase ahschieden. Letzterr 

knum aiif die Bildung eirier Arnmoriiumhase schlieshen, 
auch fehlte bier der fiir j rne Kiirper charakteristische bittere Geschmack. 
Eine nochmalige Behandlung mit .Jodmethyl liess die Sub.tanz an- 
scheinend unveriindert 

Das Ausgeheii des Materials hat weitereri Versuchen mit diesem 
interessanten Kiirper ein Ziel gesetzt, wir hotfen jedoch spiiter rrorh 
einmal darauf zuriick zn kommen. 

285. R. N ie tzk i  und R. Otto: Einwirkung von Chinon- 
dichlorimid suf 6- Naphtylamin. 

(Fingegangen am 4. Mai.) 

Vor kurzem hat 0. N. W i t  t *) die Resultate einer Untersuchung 
mitgetheilt, welche die von ihm schon vor liirigerer Zeit dargestellten 
Einwirkangsproducte von Nitrosodimethylanilin auf 8-Naphtylamin mid 
seine Phenyl- und Tolylderivate zum Cregenstnnd hat. . 

Ganz unabhgngig vim W i t t  und im Einverstandriiss mit diesem, 
haben wir die analoge Reaction mit Chinondichlorimid ausgefiihrt. 

Wahrend beim Nitrosodimethylanilirl Eurhodine, heziehungsweise 
safraninartige Rorper entstehen, welehe eine dimethylirte Amidogruppe 
enthalten, erhalt man bei Anwendung des sonst ganz ahnlich wirkenden 

I) Diese Berichte XXI, 719. 


