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36. A. Tigerstedt:  Eine Vereinfaohung bei der fractionirten 
Destillation. 

(Eingegangen am 23. Januar.) 
Bei der fractionirten Destillation ist es haufig von Interesse zu 

wissen , wie riel Substanz zwischen den verschiedenen Temperatur- 
graden iibergeht. Diese Erkenntniss wird meistens dadurch erreicht, 
dass man die verschiedeoen Fractionen in tarirten Kolbchen auffangt 
iind letztere nachher wagt. Wenn es bei einer zur Orientirung aus- 
gefiihrten Destillation nicht darauf ankommt, die Fractionen zu 
trennen, sondern nur das resp. Gewicht derselben zu kennen, so kann 

man die Operation dadurch sehr vereinfachen, dass man ein Kolbchen 
auf eine feine Briefwage stellt und die Flussigkeit hineindestillirt. 
D e r  Zeiger giebt die jeweilige Gewichtszunahme an. Auf dem ge- 
theilten Kreise kann man den Stand des Zeigers fur jeden Temperatur- 
grad notiren. Die Firma D e s a g a  in Heidelberg liefert fiir diesen Zweck 
specie11 hergestellte empfindliche Briefwagen, auf denen man 0.2-0.3 g 
ablesen kann. Dieselben kiinnen aach zweckmbsig als Tarirwagen 
benutzt werden. 

M i i l h a u s e n  i. E. Chemie-Schule. 

37. P. Friedlaender:  Ueber eine Reaction des Phenol- 
phtaleins. 

[Mittheilung aus dem chem. Laboratorium der techn. Hochschule zu Karleruhe.] 
(EingegangGn am 23. Januar.) 

Die von A. B a e y e r  aufgestellte Formel des PhennlphtaleYns ent- 
spricht sowohl der Rildung wie den zahlreichen Umsetzungen desselben 
io durchaus befriedigender Weise. Nur eine Erscheinung findet durch 
sie keine Erklarung : das in reinem Zustande farblose Phenolphtalein 
lost sich bekanntlich in Alkalien niit int,ensiv rother Farbe;  nach der 
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B a e  yer’schen Formel sind in dieser Losung (nicht isolirte) Salze 
,anzunehmen, in denen in oormsler Weise Phenolwasserstoifatome 
durcb Alkali vertrten sind (eine Sprengung des Lactonringes erfolgt 
erst auf Zusatz von tiberechiissigem sehr concentrirtem Alkali unter 
Verschwinden der Farbe) und es ist nicht recht einzusehen, warum 
sich diese Salze so wesentlich von der Mutrersubsianz unterscheiden 
sollen. 

Es scheint mir zulassig, zur Erklaruiig dieser Erscheinung das 
in gewissern Sinne analoge Verhalten der Rmanilinfarbstoffe heran- 
zuziehen. Die farblosen Basen dieser Reihe geben mit Sauren unter 
Wassprabspaltung intensiv gefarbte Salze, in denen meist eine Bindung 
des Stickstoffs mit dern Methankohlenstoff angenommen wird. 

Nun ha t  R. N i e t z k i  1) mit Recht darauf hingewiesen, dass diese 
beiden so leicht in einander Gberfuhrbaren Kiirperklassen (Fuchsin 
und Rosanilin) in Wahrheit eine ganz verschiedene Constitutiou be- 
sitzen nnd dass bei den Salzen e k e  Analogie mit den gefarbten 
Chinonderivaten nicht zu verkennen ist. Unter Zugrundelegung der 
gegenwartig angenomrnenen Chinonformel liessen sich daher z. B. 
Fuchsin und Rosolsaure durch folgende Schemata ausdriicken : 

Cs Hq pu’ Hr 

CsH4 : NH . HCI 

,* Cs H4 OH 

C6Hp:O 
NHaCsHa.  C OH . C g  Hq . C’ 

Fuchsin. Elosolsiiure. 
lch glaube, dass der Hinweis aiif diese Structuranalogie noch 

nicht geniigend ih seinen experimentellen Consequenzen verfolgt 
worden ist. So ware z. B. die leichte Phenylirung der R o s a n i l i n -  
s a l z e  im Gegensatz zu denen des L c u k a n i l i u s  leicht erklarlicb, 
wenn man annimmt, dass ein Theil des A n i h s  wenigstens in Bhn- 
licher Weise in das Rosanilinmolekul eintritt, wie beim Chinon, unter 
Cbinonanilidbildung. Die wiederholt nacligewiesene Verschiedeoheit 
des Anilinblaus rom Triphenylrosariilin ( Diphenylaminblau z. B.) 
wiirde hierdurch eine einfwhe Erklgirung finden rind auch die Beob- 
achtiing, dass ‘rriamidotritolglcarbinol (Neufuchsin) sich nur schwierig 
in Blau tiberfuhren lasst, verstiiodlich werden. Ueber Versuche, die 
nach dieser Richtung angestellt wurden, hoffe ich demnachst berichten 
zu kiinnen. 

Die Aehnlichkeit der alkalischen Liisnngen von Rosolsaure und 
Phenolphtalei’n legt es nahe, beiden eine ahniicbe Constitutionsforrnel 
beizulegen. Wahrend aber Rosolsaure a l p  Chinon auch in freiem 
Zustande gefarbt is t ,  tritt die Fiirbung beim Phenolphtaloi‘n erst in 
Folge einer Umlagerung durch Einwirkung des Alkalis ein, deren 
Leichtigkeit auch nach umgekehrter Richtung beim Ansiuern nach 

1) Chemie der organischen Farbstoffe, 2. AnB., S. S8. 
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zablreichen neueren Erfahrungen nichts Befremdendes haben kann. In  
alkalischer Lijsung ware daher eine Phenolbenzei’ncarbonsiiure an- 
zunehrnen , deren Bildung aus Phenolphtalein durch Sprengung des 
Lactonringes und Wasserabspaltung zu Stande kommt: 

/CgHqOH /Cg H 4 0  Na / Ce Hq OH 
C,--Cs H40H ,‘ C.\ C/ 

Cfi Hq ‘.O CsH4.. CsHa: 0 CgHd‘! “.CsH4:N.OH 

Phenolplitalein. BlBalische L6sung. P henolphtalefnoxirn. 

Urn eine experinientelle Basis fiir diese Ansicht zu gewinnen, 
untersuchte ich die Einwirkung von H y d r o x y l a m i n  auf Phenol- 
phtaleih und fand, dass letzteres in a l k a l i s c h e r  Liisung in der 
That  sehr leicht in eine Verbindung, Phenolphtalei’noxim, Ibergeftihrt 
wird, fur welche mir nach ihren Umsetzungen die obige Constitutions- 
formel zunachst am wahrscheiolichsten erscheint. 

Die leichte und glatte Spaltung tler Verbindung in 0 x y b e n z o y l -  
b e n z o e s a u r e  und A m i d o p h e n o l  spricht dafiir,. dass iu ihr das 
Stickstoffatom an Benzolkohlenstoff gebnnden ist und ihre Bilduog 
entsprache dann dem analogen Uebergsng von Chinon in Nitroso- 
phenol. 

I n  iihnlicher Weise scheinen sich nach vorlaufigen Beobachtungen 
alle Phtalei’ne zu verhalten, welche in freiern Zustaiide ungefarbt mit 
Alkalien intensiv gefarbte Loslingen geben, wahrend Fluoresceih z. B. 
mit Hydroxylamin unter analogen Bedingungen nicht reagirt. Das- 
selbe verdankt offenbar seine Farbung der xa.nthonii.hnlichen Atom- 
gruppirung seines Molekiils. 

coo .COONa ‘COOH 

P h e n  o l p  h ta le i ’n  o x i  m. 
Versetzt man eine alkalische Liisung von Phenolphtalein mit 

wenig mehr als der berechneten Menge Hgdroxylamin, so verschwindet 
die rothe Farbe schon nach kurzem Erwarmen auf dem Wasserbade, 
nm einer hellgelbrothen Platz zu machen. Auch bei etwas grasseren 
Quantitaten - 100 g Phtalei‘n, 100 g K O H ,  1 Liter Wasser, 30 g 
NiH2OH1. HCI (theor. 21.8 g)  - geniigt ein Erwarmeo von ca. einer 
Viertelstunde. Urn das entstandene Product in einer gut filtrirbaren 
Form zu erhalten, fugt man zweckrnlssig zu der heissen LGsung ca. 
200 ccm Alkohol zu und sauert mit Essigsaure an. Das Oxim fallt 
a l s  hellgelber k r y s t a l l i n i d e r  Niederschlag aus und ist nach dem Ab- 
saugen und Waschen niit heissem Wasser und Alkohol fast chemiscb 
rein. Aus der Mutterlauge scheiden sich beim Abkiihlen noch wenige 
Gramme derselben Verbindung in etwas dunkler gefarbten Krystallchen 
ab. Ausbeute 90-95 g. Eine weitere Reinigung der Verbindung ist 
in Folge ihrer grossen Schwerloslichkeit schwierig. Die gebrauch- 
lichen Liisungemittel], wie Wasser, Aether, Benzol, L i g r o h ,  nehmen 
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aie gar nicht auf. Sie lost sich allerdings in sehr viel siedendem 
Alkohol oder Eisessig und kann durch Abdestillation desselben in 
schimmernden gelben Blattchen erhalten werden. Doch deutet die 
Braunfarbung der Mutterlauge auf eine geringe Zersetzung. Zu den 
nachstehenden Analysen wurde deshalb die Substanz nochmals in der 
ausreichenden Menge verdiinnter Natronlauge gelost, heiss mit 1/s Vol. 
Alkohol versetzt, durch Essigsaure gefallt, und das erhaltene gelbe 
Krystallpulver nach sorgfaltigem Auswaschen bei 1 100 getrocknet. 

Analyse: Ber. fur CaoHlsN04 Proc.: C 72.07, H 4.50, N 4.24; gef. Proc.: 
C 71.65, 71.05, 71.30; H 4.78, 4.77, 4.84; N 4.0, 4.3. 

Praparate der aus Alkohol oder Eisessig krystallisirten, fibrigen8 
sebr schwer verbrennlichen Verbindung gaben bei der Verbrennung 
keine besser stimmenden Zahlen ; doch halte ich die Zusammensetzung 
CeoHlb NO* trotz des Kohlenstoffdeficits fiir erwiesen, was sich nament- 
lich aus ihrer Spaltung ergiebt. Sie ware hiernach durch Austritt 
eines Molekiils HzO aus gleichen Molekulen Phenolphtale'in und Hy- 
drox'ylamin entstanden. Schmelzpunkt 212* unter vorausgehender 
Braunung und Zersetzung. 

Phenolphtaleihoxim wird von Ammoniak, fixen und kohlensauren 
Alkalien, auch Barytwasser leicht aufgenommen, wobei sich durch 
die (verschiedene Farbe  der Losung die Existenz von 2 Reihen von 
Salzen constatiren liisst : wenig Natronlauge und kohlensaures Natron 
lost rothgelb. Auf Zusatz von mehr Natronlauge wird die Lijsung 
rein hollgelb, farbt sich aber beim Stehen an der Luft durch Oxy- 
dation langsam dunkler. Durch Kohlensaure wird die hellgelbe al- 
kalische LGsung zunachst rothgelb gefarbt, dann gefallt. Essigsaure 
scheidet das Oxim i n  der Kalte in gelben Flocken aus, die sich aber 
nach wenigen Augenblicken (unter Wasserabspaltung?) in einen fast 
weissen mikrokrystallinischen Niederschlag verwandeln. Sehr charak- 
teristisch ist das Verhalten des Oxims gegen Mineralsauren. Salz- 
stiure fallt die alkalische LSsung zunachst, das ausgefallene Oxim lGst 
sich aber bei nicht zu grosser Concentration bei weiterem Zusatz von 
Salzsaure mit hellgelber Farbe wieder auf. Nach kurzer Zeit beginnt 
die Ausscheidung glitzernder gelber Rrystallchen, die sich merklich 
in Wasser, ziemlich leicht in  Alkohol 1Bsen und aus dem s a l z s a u r e n  
Salz des Qx ims  bestehen, aus dem sich letzteres leicht wieder re- 
generiren lasst. 

Analyse : Ber. Wr CaoH15NOeHCI Proc. : C1 9.88; gef. Proc.: 9.66, 9.58. 
Auch mit Schwefelsaure geht das Oxim eine Verbindung ein, die 

aber sehr viel leichter liislich ist und schlechter krystallisirt. 
Essigsaureanhydrid liefert beim Kocben eine farblose, aus Alkohol 

in Nadeln krystallisirende, alkaliunliisliche Acetylverbindung, die durch 
Kochen mit Alkalien nur partiell verseift und in eine alkalil8sliche, 

Berielite d 1) < h e m  G?.;cil.rhufi. JQ~IFK. X S V I .  12 
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ebenfalls farblose Verbindung iibergefuhrt wird. Letztere lijst sich in 
starker Salzsiiure rnit rother Farbe und spaltet nur beim Kochen mit 
Mineralsguren Essigslure ab. 

R e d u c t i o n .  
Die gelbe Lijsung des Phenolphta1ei:noxims in schwefelsaure- 

haltigem Alkohol wird durch Zinkstaub bei gelindem Erwarmen rasch 
entfarbt. Auf Zusatz von Wasser scheiden sich weisse Nadeln eines 
Reductionsproducts aus, das auch durch Erhitzen einer sehr stark al- 
kalischen Losung des Oxims rnit Zinkstaub erhalten werden kann. 
Ausbeute an reinem Product 18 g aus 20 g Oxim. Die Verbindung 
krystallisirt aus Alkohol in  schonen weissen Nadeln vom Schmelz- 
punkt 256O, lost sich leicht in Natronlauge, sowie in starkem Am- 
moniak, aus dem sie sich beim Stehen an der Luft oder beim Kochen 
wieder in heissen Nadeln abscheidet. Unliislich in Salzsaure. Die 
Analyse ergab: 

Ber fur CaoH1,NOs Proc.: C 75.23, H 5.33, N 4.40; gef. Proc. : C 75.25, 
74.63; H 5.56, 5 6 s .  

Stickstoff wurde qualitativ nachgewiesen. 

S p a l t u n g  d u r c h  S a u r e n  u n d  A l k a l i e n .  
Phenolphtalei'noxim wird beim Kochen mit verdiinnter Schwefel- 

siiure mit auffallender Leichtigkeit zersetzt. Es geht zunachst mit 
hellgelber Farbe in Losung, die sich aber beim Kochen schnell ent- 
farbt. Nach wenigen Minuten scheiden sich schwere weisse Rlattchen 
ab, deren Menge sich beim Abkiihlen noch etwas vermehrt. 

Die Verbindung ist stickstofffrei, fast unloslich in kaltem Wasser, 
leichter in heissem, leicht in Alkohol, Eisessig und Aether. Sie kann 
durch Umkrystallisiren aus Wasser oder verdiinntern Alkohol leicht 
gereinigt werden und schmilzt unter Gasentwicklung bei 2100. 

Analyse: Ber fur G14H1004 Proc.: C 69.42, H 4.13; gef. Proc.: C 69.24, 
69.47, 68.85; H 4.30, 4.23, 4.43. 

Starke einbasische Saure. Das Silbersalz bildet feine unlosliche 
weisse lichtbestiindige Nadelchen von der Zusarnmensetzung C14H904 Ag. 

Analyse: Ber. Proc.: Ag 30.95; gef. Proc.: Ag 31.4. 
Die Fahigkeit 'ein Hydrazon sowie ein Oxim (die leicht ein 

weiteres Molekiil Wasser verlieren) zu liefern, machen es wahrschein- 
lich, dass in der Verbindung die noch nicht dargestellte p - 0 x y - o -  

b e n z o y l  b e n z o 6 s a u r e  vorliegt C 6 co 0 0 ' c6 H H4 OH, deren Bildung 

am Pbenolphtalein durch Wasseraufnahme nach der Gleichung 
C20H16N04 + H a O = C ~ 4 H 1 0 O ~  + C6H7NO 

leicht verstandlich ist. 
Theorie fast vollstandig. 
(theor. 6.9) aus 3 0 g  - 19.5 (theor. 20.36) erhalten. 

In der That  entspricht auch die Ausbeute der 
So wurden aus 10 g Oxim - 6.5 g Saure 



Schwieriger ist es, das z w e i  t e  stickstoffhaltige Spaltungsproduct 
des Oxims, welches ebenfalls einheitlichcr Natur ist, quantitativ zu 
isoliren. Ich verfuhr schliesslich in folgender Weiae: 15 g Oxim 
wurden mit der lOfachen Menge Wasser und 6 g Schwefelsgure bis z u r  
viilligen Zersetzung ca. '/4 Stunde gekocht, nach dem Erkalten die 
ausgeschiedene Ketosaure abfiltrirt (9.9 g theor. 11.8) und das  Fi l t rs t  
unter Abktihlung rnit 12 g Natriumbicarbonat versetzt. Die Menge 
des hierbei sich ausschcidenden fast weissen krystallinischen Nieder- 
schlags, der schnell abgesaugt und mit wenig Eiswasser nachgewaschen 
wurde, betrug nach dem Trocknen 4 g (theor. fiir CgHrNO 4.9), 
hinterliess beim Umkrystallisiren 0.2 g Salz und lieferte 2.8 g reine 
Verbindung. Bei einem zweiten Versuch wurden aus 10 g Oxim 
3.2 g Rohproduct, 2.1 g reine Verbindung erhalten (theor. 3.27). Be- 
riicksichtigt man die betrachtliche Laslichkeit der Substanz in Wasser 
und Alkohol, so kann ihre Bildung als obiger Gleichung entsprechend 
angesehen werden. 

Ich erwartete bei dieser Spaltung nebeu OxybenzoylbenzoGsaure 
das noch nicht dargestellte P h e n y l h y d r o x y l a m i n  CGHSNH. OH 
zu erhalten, entsprechend der Zeichnung: 

I n  der That  hesitzt auch die auf obigem Wege isolirtc Verbindung 

Ber. Proc.: C 66.05, H 6.42, N 12.85; gef. Proc.: C 65.86, €I 6.56, N 13.26. 
Leider ergah ein directer Vergleich mit A m i d o  p h e n  o 1 (Bus 

Nitrosophenol dargestellt) so vie1 Uehereinstimmung, dass man an 
einer Identitat beider Verbindungen kaum zweifeln kann, obwohl es 
a priori nicht unwahrscheinlieh ist , dass Phenylhydroxylamin sich 
dem Arnidophenol bei vielen Reactionen sehr iihnlich verhalten wird. 
Die Verbindung schrnolz wie Arnidophenol bei 185O unter Zersetzung, 
loste sich loicht in Wasser, Alkohol und Eisessig, weniger leicht in 
Aetber, schwer in Benzol und Chloroform, und besass sowohl saure 
wie basische Eigenschaften. Die alkalioche Liisung oxydirte sich 
schnell an der Luft, die salzsaure gab auf Zusatz VOII Chlorkalk 
Chlorchinonirnid (Schmp. 840 Indophenolreaction). Ein Sulfat kry- 
stallieirte aus Alkohol in charakteristischen feinen Nadeln. Nur in 
dern Verhalten gegen Essigsaureanhydrid ergab sich cine kleinr! Ab- 
weichung von den Literaturangaben. Die Substanz erwarmt sich rnit Essig- 
saureanhydrid iibergossen spontan und geht in ein alkaliliisliches Mono-  
a c e t y l d e r i v a t  CaH,jNO. COCH3 iiber, das aus Wasser in  schonen 
Prismen vom Schtnelzpankt 166O erhalten wurde. Die Analyse ergab: 

12* 

die Zusammensetzung CS H7 NO. 
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Ber. fiir C~&NO(COCHB)~  Proc.: C 68.17, H 5,70; fiir CsHsNO. COCH3 
Proc.: C 63.57, H 5.96; gef. Proc.: C 64.06, 63.91; H 6.36, 6.22. 

Monoacetylamidophenel sol1 bei 179 schmelzen. Ich iiberzeugte 
mich aber, dass Amidopbenol bei gleicher Behandlung dasselbe Mono- 
acetylderivat vom Schmelzpunkt 1660 liefert (gef.: C 63.81, H 6.09). 

Im Wesentlichen dasselbe Resultat erhielt ich bei der Zersetzung 
des Phenolphtalei'noxims durch Erhitzen mit Wasser oder verdiinnter 
Salzsaure im Rohr auf  120O. Nur bilden sich hierbei gleichzeitig 
gefarbte Condensationsproducte des Amidophenols , das sich nicht 
quantitativ isoliren lasst. 

Die Zersetzung des Phenolphtnleinoxirns durcli A 1 k a l i e n  erfolgt 
schwieriger, aber in demselben Sinne wie die Zersetzung durch Sauren. 
Langeres Kochen rnit Natronlauge ist ohne Einwirkung, erst bei 
2500 findet eine Spaltung statt, indem die vorher diinnfliissige Schmelze 
durch Ausscheidung von Natronsalzen breiig wird. Sie wurde unter 
miiglichster Vermeidung v o n  Lnftzutritt iu Wasser gelost, rnit Kohlen- 
saure gesattigt und wiedertiolt mit Aether extrahirt. Aus der gelben 
Ltherischen Losung sctieiden sich schon wahrend des Abdestillirens 
fast farblose, flimmernde Krystallchen nb, welche durch die oben an- 
gegebeneri Reactionen als A tn i d o  p h en o 1 cbarak terisirt werderi 
konnten. ( A u s  7.5 Oxim 1.5 g theor. 2.5.) Die alkalische Mutter- 
lauge wurde mit Salzsaure angesauert und gab an Aether 5.5 g eines 
Sauregemenges (theor. 5 . 7 ) ,  aus dem durch Behandeln mit Schwefel- 
kohlenstoff B e n z o e s i i u r e  extrahirt werden konnte. Schmelzpunkt 121O. 

Ber. fur C6HsCOOH Proc.: C 68.S5, H 4.92; gef. Proc.: C 65.70, H 5.10. 
Die rtckstandige Saure wurde durch Ueberfiihrung in ihr schwer 

losliches basisches Bleisalz gereioigt. Sie krystallisirt aus Wasser in 
krystallwasserhaltigen farblosen Prisrnen, die nach dern Trocknen 
unter Zersetzung bei 21 00 schmolzen, mit Bromwasser Tribromphenol 
lieferten und bei der Verbrennung auf p - O x y  b e n z o e s a u r e  stimmende 
Zahlen gaben : 

Ber. fur CsHdOHCOzH Proc.: C 60.90, H 4.35: gef. Proc.: C 6 1 3 ,  H4.63. 
Phenolphtalei'noxim zerfallt daber bei der Natronschmelze in 

gleiche Moleliiile Benzoesaure p-Oxybenzo&aure und p -  Amidophenol. 
Die Bildung des letzteren an Stelle des z u  erwarteoden Phenyl- 
hydroxylamins ist anffallend und berechtigt zu der Frage, ob Phenyl- 
hydroxylamin unter den angegebenen Reactionsbedingungen ohne Um- 
lagernng existenzfahig ist. Der einzige Reprasentarit der interessanten 
Klasse aromatischer Hydroxylaminderivate ist bis jetet das  von 
0. F i s c h e r  und E. H t'pp I) beschriebene Diphenyldihydroxylamin 
NH .OH. CsHd. CsH4. NHOH , bei dem eine Umlttgerung wegen besetzter 
Parastellung erschwert ist. Ohne die Moglichlieit der Darstellung des 

1) Diese Berichte 20,  9477. 
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Phenylhydroxylamins bestreiten zu wollen , mijchte ich hier nur noch 
anf eine Beobnchtung von P. G r i e s s  ') hinweisen: Diazobenzolimid 
liefert beim Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure unter Stickstoff- 
entwicklung p- Amidophenol, wahrend man eigentlich die Entstehung 
von Phenylhydroxylamin erwarten sollte. E4 scheint mir von Interesse 
zu untersuchen , in welcher Weise sich parasubstituirte Diazobenzol- 
imide bei dieser Reaction verhalten. 

38. O t t o  Fischer und Erns t  Frsnck: Ammonium- 
v e r b i n d u n g e n  von Azinen. 

[Mittheilung aus dem chemischen Laboratorium der Universitgt Erlangen.] 
(Eingegangen am 23. Januar.) 

Die Ammoniumrerbindungen der Chinolinderivate , der Akridine, 
der Azine haben in ncuerer Zeit mehrfache eingehende Untersuchungen 
erfahren, - sind doch diese Substanzen sowohl fur die Kenntnise 
mancher Alkaloi'de, wie auch gewisser Farbstoffklassen z. B. der 
Safranine von Bedeutung. Alle neueren Untereuchungen stimmen 
nun darin uberein, dass derartige Amrnoniumverbindungen theoretiech 
anders constituirt sein miissen, als die gewohnlicben quaterniiren 
K5rper. Es kann daber nur erwunscht sein, neues Material zu 
schaffen. 

F u r  die Bildung von Ammoniumkorpern der Azine hat man be- 
reits einfache Methoden entdeckt, die theils a u f  Oxydationsprocesse 
der secundaren Azine, wie bei der Safraninbildung oder bei der Ent- 
stehuiig der Azoriiumbasen aus Ketonalkoholen und secundaren 0- 

Diaminena), theils auf directe Condensationsvorgiinge von Diketonen 
reap. 0- Chinonen 3) mit secandaren 0 -  Diaminen zuriickzufuhren sind. 

Eine andere einfache Methode wurde kiirzlich in einer kurzen 
Notiz (d. Ber. 24, 2679) angedeutet. Dieselbe beruht auf der Ad- 
ditionsfahigkeit von Halogenalkylen auf Azine. 

C H3 

Lasst man gleiche Theile a-6-Naphtophenazin und Jodmethyl bei 
Gegenwart von etwas Metbylalkohol etwa 10 Stunden lang im Ein- 

1) Diese Berichte 19, 313. 
2) Diese Berichte 24, 1870. 
3) Diese Berichte 20, 1183; 21, 1600; 24, 1239. 




