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240. C. Liebermsnn: Bur Kenntniss der Beizfarberei. 
(Vorgetragen in der Sitzung Tom Verfasser.) 

Auf der vorjahrigen Naturforscherversammlung hielt Hr. E. N6 1 - 
t i n g  in der Section fur Chemie einen Vortrag iiber einige auf oxy- 
dische Beizen ziehende Farbstoffe, dessen wesentlichen Inhalt ich, d a  
der Vortrag irn Druck noch nicht vorliegt, bier zunachst kurz wieder- 
geben mocbte. 

I m  grossen Canzen erkennt N o l t i n g  die von v. K o s t n n e c k i  
und mir zuerst in der Oxyanthrachinonreibe fiir derartige Farbstoffe 
aufgestellte Regel an ,  wonach fiir diese Art der Farberei zwei in 
o-Stellung befindliche Hydroxyle (ev. anch Carboxyl- und Hydroxyl- 
Gruppen) gefordert werden. hndererseits weist er aber auf einige, 
mit der Theorie nicht in Einklang stehende Ausnahmen bin. Wah- 
rend N G l t i n g  beim Hystazarin (dem 2.3-o-Dioxyanthrachinorl) die 
von mir selbst aus desseri geringem FarbevermGgen hervorgehobene 
Schwierigkeit beseitigt, indeni e r  es fiir factisch beizenfdrbend er- 
klart, weist e r  beim Chinizarin (dem p-Dioxyantbracbinon), dessen 
schwaches ReizRrbevermGgeo ich einer steten begleitenden Verun- 
reiuigung durch kleine Mengen Oxychinizarin zogeschrieben habe, 
darauf bin, dass dasselbe do& ein ziemlich kraftiges Farberermogen 
besitze, und dass Letzteres auch fiir das Anthrachryson, das 1.3.5.7- 
Oxyanthrachinon, und nameutlich fiir deseen Nitr oproductr der Fall sri, 
welche der Theorie nach nicht fiitben solken. Als gaaz besonders 
der Theorie widersprechend betrachtet N o  I t  i n g  noch das  Beizfarbe- 
vermGgen einiger von ibm dargestellter Azoverbindungen aus Resorcin, 
also d r r  specifiscbeii 1.3- Hydrnxylverbiudung, und sogar aus #- 
Naphtol und Diazoamthranilsaure. 

In Ankniipfung an  dieseu Vortrag hob irh hervor, dass eine Re- 
vision des vorhandenen und Herbeischaffung neuen Materials fiir die 
Frage der Beizfarberei nur erwiinscbt sein kiinne, und icb selbst mit 
Arbeiten iiber den Gegenstand bescbaftigt sei. Als leitende Gesichts- 
punkte bei diesen Arbeiten schienen mir besonders die folgenden von 
Wichtigkeit : 

1. Dass derartige Untersuchuugen jedes Ma1 nicbt mit dem ge- 
meinhin sobenannten, z. B. Handels-Product , angestellt wiirden, son- 
dern stets nnr m i t  d e m  c h e m i s c h - r e i n e n  F a r b s t o f f ,  damit man 
nicht durch kleine Mengen von Nebenproducten, bier ev. Nebenfarb- 
stoffen, irre gefijhrt werde. 

2. Dass bei deri benntzten oxydischen Beizen jedes Ma1 spe- 
cieller darauf Riicksicht geuommen wiirde, um welches der beizenden 
Oxyde es sich handle. Meine friiberen Angaben iiber das Anfarben 
von Beizen beziigen sich sammtlich auf die beiden damals technisch 



fast ausschliesslich benutzten Beizen Eisenoxyd und Thonerde (bezw. 
deren Mischungen) - ich werde diese kiinftighin als die g e w a h n -  
l i c h e n  B e i z e n  bezeichnen -, wahrend in den letzten Jahren auch 
noch mit zahlreichen anderen beizenden Oxyden , eelbst den Oxyden 
der seltenen Erden, bedruckte Reizproben in  den V e r s u c h s l a b o r a -  
t o r i e n  d e r  F a r b e n f a b r i k e n  benutzt wiirden, von denen sich aller- 
dines bis heute lediglich nur tlas Chromoxyd aiich i n  die eigentliche 
Farberei Eingang verschafft hatte. 

3. Dass auch der G r a d  des Farbevermngens Beriicksichtigung 
fatide. Meine friiheren Angaben hatten stets einen technisch einiger- 
maassen nennenswerthen Effect des Anfiirbens im Auge gehabt, wah- 
rend nur spurenweises, techniwh viillig unbrauchbares Anfarben nicht 
beriicksichtigt vr.orden sei. Diese Uuterscheidung beider Farbegrade 
sei iibrigens praktisch, selbst bei geringer Uebung, rneist auesor- 
orden tlic h leich t. 

Solche Farbegrade, sowohl riicksichtlich der Verschiedenheit der 
Beizen a15 der Intensitat des Farbens, waren iibrigens nach meiner 
Erklarung des Vorganges bpi der Beizfarberei l) vorau~zusehen. Da- 
nach beruht namlich die Beizfarberei auf der Biidung solcher unliis- 
licher gefarbter Metallsalze des Farbstoffes auf  dem Stoffe, welche 
noch geniigende Restandigkeit (Undissociirbarkeit) besitzrn, um die 
Operationen des Farbens, Waschens, Sc,ifens etc. auf dem Stoffe un- 
zersetzt anszuhalten. Das den o - Dihydroxyl- (etc,) Verbindungen 
specie11 zukommende Beiziarbevermogen erklarte ich dann dadurch, 
dass bei diesen bei der Salzbildung mit mrhrwerthigem Metall miig- 
licherweise 5--(i-gliedrige, also relativ feste, Ringe zu Stande kommen, 
in denen das Metall eines der Ringglieder bildet a). Dieser Erklarung 
des Beizfiirbevermiigens gemass mui s  aber auch sowohl die Art des 
Metalles einen gewissen Einfluss auf die Kestandigkeit, also auf das 
Beizfarbevermiigen, haben , ala sich andererseits ausnahmsweise auch 
solche Falle denken Inssen, bei denen selbst nicht o-standige Hydroxyle 
dureh anderweitige Begiinstigungen so unlosliche und bestandige Salze 
bilden kcnoen, dass die Farbebedingungen bis zu einem gewissen 
Grade erfiillt werden. 

I) Diese Berichte 26, 1576 [1893]. 
2) Vielleicht beruht auf Bhnlichen Verhaltnissen der Ring- oder Nichtring- 

Bilduiig auch vieles Andere, was wir beziiglich der Loslichkeit der Salze 
wissen, z. B. die Loslichkeit der offene Ketten bildenden Alkali- und Ammo- 
nium-Salze gegenitber der schwereren Liislichkeit der Salze mit inehrwerthigen 
Metallen. Vielleieht erkliirt sich auch so die Schmer- (hczw. Un-)Loslichkeit 
der meiden oxalsauren und malonsauren Salze mit  mrhrmerthiger Basis 
gegeciiber der leichteren Lbslichkeit der gleiehen 6alze der Bernsteinshre, 
u. Y. A. - Hierauf beabsichtige ich demnachst ausfuhrlicher zuriickzukommen, 
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Dass sich im Ganzen die Theorie der o-hydroxylirten Farbstoffe als 
beizenziehender bewahrt hat, ergiebt sich schon daraus, dass von den 
seither neuaufgekommenen sauren Beizfarbstoffen fiir Baumwollenfarbe- 
rei, soweit ihre Constitutioti bekannt ist, wobl alle der  orthostandigen 
Klasse angeh8ren. 

Einige entgegenstehende Ausnahmen sind wohl auch nur schein- 
bare, worauf ich bereits diese Berichte 34, 1564 [1901] aufmerksam 
gemacht habe. Auch N i i l t i n g ' s  oben citirte Erfahrungen iiber das 
BeizfarbevermBgen des Anthranilsaureazoresorcins und Anthranilsanre- 
azo-$-naphtols lassen sich wohl dahin erklaren, dass es sich bei erste- 
re r  Verbinduug garnicht um die 1.3-Hydroxylstellun~ des Resorcins 
handelt, sondern 11ur urn das eine der Hydroxyle, und dass in beiden 
Verbindnngen: 
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die Carboxylgruppe des Anthranilsaurerestes und eines der Hy- 
droxyle die fragliche salzbildende Fnnctiori ansiiben. Kommt hierbei 
mit dem Metall aucb kein 5- oder 6-gliedriger Ring zu Stande, so 
diirfte sich doch vielleicbt, der obeo angrdeuteten Configuration nach, 
ein Ring mit relativ nicht allzugrosser Spannung ergeben, der no& 
eine gewisse Beizfarberei gestattet. 

Resondere Beachtung fur unsere Frage verdienen die neuen Beizen. 
Schon vor mehreren Jahren erhielt ich mit mehreren neuen neben den 
alten Beizen bedruekte Stoffe von der Badischen Anilinfabrik und von 
den Eiberfelder Farbwerken. Die umfassendste Scala solcher Beizen 
hat aber zweifelsohne die altbewiihrte Fabrik der HHrn. Sc h e u r e  r ,  
L a u t h  & Co. in Thann hergestellt, indem sie in parallelen Streifen 
neben einander die Oxyde von: 

Ce ,  T h ,  Z r ,  Y, Be ,  Al, Co, N i ,  Ur, Cr, c u ,  Zn, Cd, Mn, Sb, 
Bi, Pb, Sn, F e  

auf Kattun gedruckt hat 1). Jeder ,  der mit der Technik des Beizen- 
druckes bekannt ist, wird verstehen, dass es  sich hierbei nicht nur 
um eine gewissenhafte Beschaffung der selteneren Matarialien handelt, 
sondern, dass hier auch ganz hervorragende Schwierigkeiten, welche 
mit der Fixirung der Beizen verbunden sind, iiberwunden werden 
mussten. Dies um so mehr, ais wie ich hier gleich hervorheben 
mochte, die S c h e u r e r ' s c h e n  Beizen - so will ich dieselben hjer kiinftig 
der Kiirze wegen nennen - zum Theil in sehr concentrirter Form sich 
auf dem Zeuge befinden. Der  letztere Umstand verdient an dieser 

') Fur die geschenkweise Ueberlassung solchen gebeizten Stoffes bin ich 
- -  

Ern. Alb.  S c h e u r e r  z u  grossem Dank verpflichtet. 
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Stelle um so niehr hervorgehoben zu werden, als e r  ein sehr geringes 
Anfarbeverm6gen der Farbstoffe noch erkennbar macht . da natiirlich 
bei weitgehender Dissociation des gefiirbten Kiirpers ceteris paribus 
mehr unzerstiirte, d. h. gefarbte Antheile da zuriickbleiben werden, 
wo 8ie urspriinglich in griisserer, als wo sie in geringerer Menge sor- 
handen waren. Hiernach stellen die S c h e  urer  'schen Beizen, mit 
defer  Herstellung sich die S c h e u r e r ' s c h e  Fabrik ein fiir die Farb-  
stoffchemie nicht zu unterschatzendes Verdienst erworbeii hat, e i n  
g e g e n  d i e  f r i i h e r e n  ( g e w i i h n l i c h e n )  B e i z e n  n n g e m e i n  v e r -  
a n d e r t e s ,  e r w e i t e r t e s  u n d  v e r f e i n e r t e s  R e a g e n s  a u f  B e i z -  
f a r b s t o f f e  dar. liiesen Umstand scheint mir N o l t i n g  nicht ge- 
augend erknnnt oder berucksichtigt zu haben. 

Bei meirien im Folgenden besprochenen Farbeversuchen ist inimer 
so ierfahren worden, dass je eine niit gewiihnlichen Beizen und eirie 
xnit S c h  e u r  er'schen Beizen bedruckte Kattunprobe gemeinsarn in 
derselben Farbefliissigkeit (Fa1 bbriihe) gekoclit wurden. Die Farb-  
liisung wurde so hergestellt, dass in einem weiten Reagensglase die 
erforderliche kleine Menge Farbstoff - aber stets mehr a19 zixm 
Ausfirrben der vorhsnderien Gesanirntbeizen nottiwendig ware - 
in einigen Cnbikcentimetern Alkohol ganz oder theilweise geliist und 
das  Reagensglas bis zii einem Drittel mit Wasser gefiillt wurde. 
Dam wurden die gebeizten Proben zugegeben iind in demselben 
Glaer durch einhalbstiindiges Sieden ansgefarbt. L'ni zahlr eiche, so 
beschickte Reagensglaser neben einander im Kochen eriialteri zu 
kiinoen, bediene ich mich einer einfachen kleiiien Kochvorrichtung , 
die auch gelegentlich sorist gute Dienste leisten lrann, nnd die ich :rls 
Koc.hkiirbchen1) bezeichue. Dasselbe besteht aus  einem abgestumpften 
Kegelmaritel aus Eisenblech von etwa 0.8-0.9 cni Hiihe: dessen engere 
Schnittflache dmch ein Drahtnetz geschlossm ist, wahrend die weitere 
lilngs des Innenrandes nebeneinander 6-7 Ring6 aus Eisenblech tragt. 
durch welche die Reagensglaser geschoben auf dem unteren Drahtnetz 
aufstehen und in ihrer Stellung erbalten werden. Die ganze Vor- 
riclrtung lasst sich in den Ring jedes beliebigen Stativs einsetzen nnd 
durch eine untergeschobene Flanime erhitzen, wobei in Folge der 
guten Warmeleitung am Boden und an den Metallwanden des KiErb- 
chens die Temperatur sich so constant erhalt, dass der Inhalt der 
Re'agensgliiser sich dauernd im oder dicht am Sieden erhalten Iasst 
und keirier weiteren Beaufsichtigung bedarf. In jedem Kiirbchen 
lassen sich so 6 Versuche gleichzeitig ausfiihren. 

Rei meinen Versuchen hat sich nun beziiglich des Anfarbever- 
mijgens der einzelneri Beizoxyde Folgendes ergeben. Wie sich schon 
friiber bpi den gew6hnlichen Beizen constatiren liess, dass Eisenoxyd 

1) ZL beziehen dnrch die Firma Kaihler &'z Xart in i .  
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und Thonerde keineswegs und immer relativ gleich grosses Anfarbe- 
vermiigen besitzen, so verhalt es sich auch - wie iibrigens kaum 
anders zu erwarten - mit allen iibrigen Beizoxyden. Dies kommt 
besonders scbiiii bei den S c h e u r er’schen Beizen zum Ausdruck, und 
wiirde sich wahrscbeinlich noch weit besaer markiren, wenn al le  
Beizen, wie es leider nicht der Fall ist,  im Aequivalentverhaltniss, 
also annahernd gleich stark, aufgedruckt waren. Ein besonders hohes 
Anfallvermogen - aller dings auch nicht g l e i c h m h i g  gegen alle Beiz- 
farbstoffe - scheintl) im Allgemeinen den Elementen: Y, Be, Th,  Ce, Zr, 
Cu zuzukommen, wiibrend Zn, Cd,  Mn, S b ,  Bi ,  Pb, Sn, T1 ein 
ziemlich minderwertbiges und F e ,  AI,.Cr, Ur ein mittleres zu be- 
sitzen scheinen. Aehnliches hat vielleicht schon S c h e u r e r  beob- 
achtet, wie ich aus der von ibm auf dem Zeuge gewablten Reihen- 
folge der Beizen scliliessen mochte. Aus diesem Grunde farben ein- 
zelne der Beizen, z. R. CuO, auch da noeh, wo die iibrigen bereits 
versagen. 

Diese besondere Anfal lfahigkeit einiger Beizen bat mir sogar Anlass 
zu dem Gedanken gegeben, ob dieselbeu, z.B.dasCu0, beim Farben nicht 
vielleicht, ausser als salzbildende Oxyde, zugleich als Oxydationsmittel 
wirkten, so neue Hydroxyle dem Farbstoffe einfiigten und dadurch einen 
an sich nicht Iteizenfarbenden in einen beizenfarbmden Farbstoff ver’cyan- 
delten. Diese Frage babe ich am Cbrysazin zu entscheiden versucbt, wel- 
ches die gewiihnlichen Reizen nicht farbt, dagegen u.a. mit dem Kupfer- 
oxyd der  Scheurer ’schen  Reizen eine ziemlich gute, orangerotbe 
Farbung giebt. Zu dem Zweck waide Chrysazin in Alkohol geliist 
mit einer wassrigen Aufschlammung von friscbgefalltem Kiipferoxyd 
gekocht, wobei dasselbe unliislicbe, schiin orange Kupfersalz wie vor- 
her auf dem Zeuge entstand. Der  ans diesem Kupfersnlz isoljrte 
Farbstoff erwies sich aber als unverandertes Chrysazin, welches auch 
wieder ganz die fruheren Farbeigentlliimlichkeiten zeigte. Eine Oxy- 
dation durch die Beize hat  also in  diesem Pal l  sicher nicht statt- 
gefunden, und das Farbeverbalten d w  Cbrysazins muss a1s das ibm 
specifisch eigenthiimliche angeseben werden. Sein Anfiirbevermogen 
fiir Kupferoxyd riihrt von der nachgewiesenen grossen Bestiindigkeit 
seines Kupfersalzes her. 

IEJ Allgemeinen fiihren meine Farbeversuche zu folgenden 
Schlussfolgerungen. Es giebt: 

1 .  Farbstoffe, welche die g e w o h n l i c h e n  Beizen IPicht, sclineli 
(in wenigen Minuten) und tief anfarben. 
~ _ _ _ _ _  

1) Ich bin genothigt, mich hier etwas vorbichtig anszudriicken, weil bei 
der Neuheit vieler dieser Beizen es keineswegs feststeht, ob hier jedes Ma1 
schon die Form der Beize getroffen ist, i n  der sie ihr volles Fiirberermogen 
entwickeln kann. 



Dies sind die friiher Ton mir als beizenfarbend bezeichneten, zu 
deren typischen Beispielen das Alizarin, die Purpuriue, das Rhamne- 
tin, Brasilei'n, Hamatei'n, die Dioxyfluoresceine u. a. gehoren (Klasse I). 

2) Solche Farbstoffe, welche die gewiihnlicheii Reizen nicht oder 
nur  ausserat schwach anfarben, dagegen auf einer Anzahl der S c h e u r e r -  
schen Beizen noch mehr oder minder stark zur Geltung kommen. 
Dahin gehoren Chrysazin, Anthrarufin, Benzbioxyanthrachiiion, Anthra- 
chryson, Chrysophansaure u. a. der bisher als nicht beieenziehend 
bezeichueten Parbstoffe (Klasse 11). 

Die Farbstoffe der Klasse I besitzen das Maximalfarbevermogen, 
eie fiirben ausnahmslos auch den grossten Theil der S c h  eurer'schen 
Neizen sehr kraftig an. Der Unterschied der Farbstoffe der Klasse I 
von denen de; Klasse 11 ist so schlagend, dass eine Verwechselnng 
im allgemeinen nicht moglich ist. Die Farbstoffe der Klasse I wird 
auch der Farber als solche anerkennen, die der Klasse 11 unbedingt 
zuriickweisen. Die Beizfarbung der Klasse IT. gelangt im Allgemeinen 
erst zur Erkeniiung durch die S c h e  urer ' schen Beizen, in denen wir 
ein neues, hocbst verfeiuertes Reagens fiir diese Erkennung haben. 

Nur  in ganz selteuen Fallen findet mau nnter den Oxyanthra- 
chinonen solehe, welche keine einzige der S c  heurer ' schen  Beizen 
auch nur spurenweise aafarbten. Dies kann aber, wegen der oben 
erorterten Schwierigkeiten der Beizertheilung anch noch immerhin 
insofern ein Zufall sein, ale vielleicht brauchbarere Beizen noch auf- 
gefunden werden konnten. Meiner Meinung nach kann man daher 

orlaufig ron der Aufstellung einer dritten Klasse, vou Reizen a b s o -  
l u  t ni  c h t far  b e n d  e r  0 xyfarbstoffe, absehen. 

Selbstverstandlich war muin ganz besonderes Interesse auf das  
Verhalten der drei Farbstoffe Hystazarin, Chinizarin und Anthra- 
ch~yson,  sowie die demselben zukommende Deutung gerichtet. 

D a  es auf absolute Reinheit der Farbstoffe ankam, wurden die- 
selben in grosserem Masssstabe neu dargestellt. Ueber diese mit Hrn. 
Dr. W. H o h  e n e m s e r  ausgefiihrte Arbeit, welche riamentlich beziig- 
lich des Hystazarins einige neue Ergebnisse geliefert hat, wird in einer 
demnachstigen Abhandlung berichtet werden; aus derselben sol1 bier 
riur der die Farberei betreffende Theil besprochen werden. 

H y s t a z a r i n  wurde sowohl nach meiuer') urspriinglichen Me- 
thode aus Phtalsaureanhydrid und Brenzcatechin wie nach der 
epater von L a g o d ~ i n s k i ~ )  angrgekenen aus Veratrol dargestellt. 
Nach genugender Rtk igung,  woriiber bei spaterer Gelegenheit noch 
Einiges mitzutheilen bleibt, darf das nach beiden Metboden erhaltene 
Hystazarin a19 identisth angesehen werden. 

- -  - 

9 Dieso Berichtc 24. 2501 [lSSP]. 2, Diese Berichte 2s. 11s [1895]. 



Bei S c b i j l l e r ' s  und meiner Entdeckung des Hystazarins (1888) 
habe ich iiber das Beizfhrbevermogen desseiben folgende Angabeol 
gemacht: ,Dieses neue Isomere farbt nun zwar Reizen, namentlich 
Thonerdebeiz~n, ein wenig (iibrigens mit anderen Tonen als Alizarin) 
aber doeh so d w a c h  an, dass praktisch gesprochen d i e s e  Nachbar- 
stellung tier Hydroxyle allein zum Fiirben nicht geniigt.(( 

Meine neueren Erfahrungen haben diese Ansicht nur bestatigt, 
Das Farben der gewiihnlichpn Heizen ist hier allerdings mehr als 
ein nur spurenweises, wodurch das Hystnzarin eine Art Zwischen- 
stellung zwischen den obigen IClassen I und I1 einnimint, aber das  
Farbevrrmtigen betragt doch niir etwa '/S-'/s vou dern des Alizarins, 
Dei Farbenton neigt dem des Antliragallols zu, mit dein rjs aiich die 
Stellung zweier Hydroxyle theilt. Gegen die S c h  eurer 'schen Beizen 
aber zeigt es sich, den Angalten von N i j l t i n g  entsprechend, ini All- 
gemeinen doch betriichtlich wirksamer, als man es niit Riicksicht auf 
das Ver halten gegen die gewiihtilichen Beizen erwarten sollte. 

Das Verhalten des Rystazarins scbeint mir hiernach geklart su 
sein. Es stellt einen in seiner beizfarbenden Wirkung geschwhchten 
Farbstoff der Klasse I dar. Die Schwachung riihrt hier tiffenbtr 
davon her, das s  die beiden Orthohydroxyle des Hystazdrins von der 
Chiriongruppe entfernt stehen. 

Dem C h i n i z a r i n  hatte ich stet3 sin gewisses, schwaches Fdrbe- 
vernSgen nnch der gewhhnlichen Beizen zugeschrieben, aber geglaubt, 
dass dasselbe zuriiclifiihrbar sein diirfte auf kleine Mengen vorbande- 
nen trder in dem reiativ leicht oxydablen Farbstntr beim FIrben sich 
bildrnden Oxychinizarins (Purpurins?). Bei meinen diesmaligen Ver- 
stwhen ging ich \-on einem i n  prachtvollen Bliittern krystallisirten 
Chinizarin ails, welthes ich den Elberfelder Farbwerken rerdanke. 
Bei der Artalyse ergah es scharfe Zahlen anf C14HxO.i. Nachdem e5 
noch I S  Ma1 nus siederidem Toluol umkr~~stal i is i r t  war, unter Be- 
lassung reichlicher Mengen in den jedesrnalipn ,l/lutterlaugeri, war ee 
in d f b r  Fiirbewirkung wie in der procentischen Zusammensetzuug noch 
g&~zlich unrerandert gebliehen. Ich muss daher annehmen, dass die 
beohachteten Eigenschaften der Substanz selbst augehiiien. 

Es farbte wieder die gewiihnlichen Beizen langsam tind nur  
schwxch (etwa l / l 0  so stark wie Alizarin) an. Dagegen frappirt seine 
hriftige Wi'irkung gegpn einige der S c h  e u  rer'schen Beizen, nament- 
iich gegen Ce, Th,  Y, Re, Zr, Co, Ni und Cu, deren besonderer 
Farbenton, wie auch schon K i j l t i n g  herrorhob, dagegeri spricht, 
dass es sich bier um oxydirtes Chinizarin (Purpurin) handele. An 
dieseni Beispiel zeigt sich der Werth der neuen Beizen als eines 
diagiiostkehen Hiilfsmittels in der Farbstoggruppe ron einer neuen 
Seitti. 
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Als Reizfarbstoff nimmt auch das Chinizarin eine gewisse Mittel- 
stellung zwischen den Gruppen I und I1 ein. Sicher ist es keira 
Farbstoff der Gruppe I, aber ein in seinen beizfarbenden Wirkungen 
brsonders rerstarkter der zweiten Klasse Auch hier durfte die 
Stellung der Hydroxyle z u r  Chinongruppe die Crsache der Farbe- 
wirkung sein. natiirlich im nmgekehrten Sinne wie beirn Hystazarin, 
sodass die der Chinongruppe benachbarten Hydroxyle i n  ihrer beiz- 
farbeinden Wirkung verstarkt werden. 

A n t h r a c h r y s o n  farbt die gewiihnlichen Beizen sehr schwach, 
einige der Scheurer ’schen  aber leidlich an. Auch hier mag, der 
Consritution des Authrachrysons : 

OH CO OH 

gemass, eine ahnliche Ursaehe wirksam sein, wie beim Chinizarin. 
41s Erganzung zu Nii l t ing’s  oben citirter Reobachtnng am Dinitro- 

und Tetranitro-Anthrachryson babe auch ich einige golcher Nitropro- 
ducte, das Tetranitrochrysazin (fhrysarnniinsaure) uud die Tetranitro- 
ehryaophansaure untersucht, aber nu r  eine recht schwaehe Farbe- 
wirkung selbst gegen die Scheorer ’schrn  Beken wahrgenommen. 
Tetrabromchrysazin farbt die Beizeii so gut wie uicht. 

Unter Berticksichtigung des Vorstehenden mochte ich die Regel 
uber die Beizfarbetoffe, specie11 der Oxyanthrachinone, dahin ergznzen: 

D i e  O r t h o h y d r o x y l -  (etc.) - V e r b i n d u n g e n  s i n d  s e h r  
k r a f t i g e  u n d  g e g e n  a l l e  B e i z e n  a u s s e r s t  w i r k s a m e  B e i z -  
f a r b s t o f f e .  Sie geboren der obigen Klasse I an, rind konnen ale 
d i e  e i g e a t l i c h e n  R e i z f a r b s t o f f e  gelten. 

A u d e r e  H y d r o s y l -  (e tc . )  - S t e l l u n g e n  g e b e t i  n u r  s e h r  
s c h w a c h r  o d e r  a u f  e i n z e l n e  h e g u n s t i g t e  K e i z e n  e t w a s  
s t a r k e r  z i e h e n d e  F a r b s t o f f e .  

Die fiirbende Wirkung kann in beiden Falien durch die Stellong 
der Rj-droxyle zur Cbinongruppe verstarkt oder geschwiicht werden. 
Durc h Einfiibrung von Nitrogruppen scheint auch bisweileii eine ver- 
stark ende Wirkung ausgeiibt werden zu konnen. Wahrscheinlich gieht 
es auch Gruppen von schwachender Wirkung (NHs?). Dadiirch 
d a m  in einzelnen Fallen die Zugehorigkeit zur einen oder anderen 
Klasse etwas verwischt werden. 

Das Vorstehende betrachte ich keineswegs als eine Widerlegnng 
der friiheren Ansichten \-on K o s t a n e c k i  und mir, sondern vielmehr 
als eine naturgemasse Fortentwickelung drrselben, wie sie in abnlicher 
Weise auch andere Begriffe, z. R. die iiber die Saiirewasserstoffe oder 

Sie gehiirrn der Klasse I i  an. 
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fiber-die Zahl  der Rbgglieder u. a, durchgemacht haben,  ohne dass 
die urspriinglichen Anschauungen dabei ihren Werth verloren hatten. 
Cuch in ihrem Werth fiir die Praxis der Farberei hat meiner Ansicht 
nach die Beizfarberegel nichts eingeblsst. 

Organ. Laborat. der Technischen Hochschule zu B e r l i n .  

241. G. Bo o k:  Ueber die Reaction von Aceton gegen Nitro- 
opi an saure. 

(Eingegangen am 16. April 1902.) 

Gelegentlich seiner Arbeiten uber die Nitroopiansaure stellte C. 
L i e  b e r m a n  n ') aus dieser auch einen Indigoabkornmling, die Tetra- 
methoxyindigodicarbonsaure, dar. Da sich aber der > O p i a n i n d i g o  <, 
- wie die Tetramethoxyindigodicarbonsaure auf Vorschlag des Hrn. 
Prof. L i e b e r m a n n  kiinftig kurz banannt werden sol1 - bei dieser 
Reaction immer nur in  recht untergeordneter Menge ( 5  pCt.) bildet, 
so beauftragte mich Hr. Prof. L i e b e r m a n n ,  die Reaction, namentlich 
mit Hezug auf die sich bildcnden Nebenproducte (bezw. das Haupt- 
product), eingehender zu studiren. Die Aufkliir ung dieser Nebenpro- 
ducte ist mir nun in der That  gelungen. 

Fiir die Opianindigodarstellung wird Nitroopiansaure in Aceton 
gelost, die Losung rnit Wasser verdiinnt und Barytwasser zugesetzt, 
bis die Losung eine grunliche Farbe  annimmt. Nach kurzem Stehen 
scheidet sich schon in der Kalte das Baryurnsalz des Opianindigos 
aus. Die n i t  griinen Fliickchen erfiillte Fliissigkeit sattigte ich zur 
FBllung des Baryts rnit Kohlensaure, verjagte durch Kochen die kleine 
Menge Aceton und sauerte nach dem Abkiihlen die Losung rnit Salz- 
saure an. Hierbei scheidet sich der ro  h e Opianindigo sehr reichlich in 
voluminijsen grunen Flocken xus, die abfiltrirt werden Sie bestehen noch 
aus zwei verschiedenen Substanzen, die folgendermaassen getrennt wur- 
den: Durch Vermischen niit nicht zu verdunnter Sodalosung verwandelt 
sich der Opianindigo in sein Natriurnsalz, das aber bei Ueberschuss 
von Soda uuloslich ist und abfiltrirt werden kann. Man wascht nun 
durch k a l t  e s Wasser die iiberschiissige Soda nebst einigen Verun- 
reinigungen weg, und zwar so lange, bis das Filtrat von in Losung 
gehendern Opianindigosalz sich blau zu farben anfangt. Alsdann 
spritzt man den Filterinhalt mit k a l t e m  Wasser in ein Becherglas, 
wobei nun das  Natriurnsalz rnit schon indigoblauer Farbe in Losung 
geht, wahrend die zweite vorhandene Substanz unloslich bleibt und 

l) Diese Berichte 19,  352 [1856]. 




