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V. Ueber die Verbinitungen, welche Jurch die 
Einwirkung tlvs Chlors au f Alkoho/, A,&et; 
G/biklcri&s Gas un3 Essiggeist entsteherl; . 

eon J u s t u s  L ieb ig .  

* D i e  Bilduog und Zusammensetzung des Blartigeo K6r- 
pers, welcher durch die Eiiiwirkune; des Chlors auf hl- 
kobo1 entstebt, hat neuerdings die Aufmcrksalukeit meli- 
rerer Chemiker bescbiifligt. 

Ich erwahiie unter dieseii niir der Arbeitcn von Mo- 
r i i i  *) uiid P fa f f **), welche dcii Zweck hatten, dieseu 
Gegenstand aufzukliren. 

Bei dieseo hrbeiteo ist eio einziger Urnsfaid die Ur- 
sache gewescn, dafs der vorgesetzte Ztveck niclit erreiclit 
worden ist, aiich iiicht erreicht wcrden konnte: untl dicfs 
war die Voraiissetzuiig, auf dereii Uiiti ahrscheinlichkeit 
B e r z e l i  u s  vielfach hiogeniesen hat, dals n8inlicli der 
Korper, welclrcr aus  dem hlkolrol cotstebt , icleotiscb sey 
mit demjeiiigen, den man erliiilt, weon man Chlor uod 
olbildendes Gas zusammenbriugt. 

Schon wenn man die physischen Eigenschaften bei- 
der KBrper vergleicht, ist es unmilglich kber ihre chemi- 
ache Verscliiedenheit in Zweifel zu' seyn; es giubt wohl 
kaum zwei Flussigkeiteo von gritkerer Uuaholichkeit. 

Eben so dnrf inan our die physischeo Eigenschaften 
des Oels vom iilbildeuden Gase init deuen des 6Iartigen 
Kiirpers, der aus dem Aether durch die Einwirkung des 
C7lors entsteht, vergleichen, uin die Unrichtigkeit vou 
Mo rin 's  Schlufs darzuthuo, dafs diese beiden uiiter sich 
uod mit dem sogenannten scbweren Salzlther idenlisch 
seyeo. 

*) Diere Annalcn, Bd. XIX (95) S. 61. 
") S c h w e i g g c r ' s  Journ. Bd. XV S. 204. 

16 .* 
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Das  reine Oe l  des blbildenden Gases besitzt einen sii- 

Gen durchdringenden, angenehmen Gerrich und einen iihihi- 
cben Gcschmack; es v i r d  durch Waschen mit conceu- 
trirter Kalilauge nicht zerselzt, und man kann es, init con- 
centrirter Schwefelsaure gemengt, ohne die geringste Ver- 
Inderung daruber abdestilliren. 

Der sogenannte schwere 6alzatBer dagegen besitzt 
einen von dein Oel  des filbildenden Gases durcbaus ver- 
schiedenen Geruch, sein Geschmack ist brennend, durch- 
dririgend cainpherartig, und e r  wird durch flussiges Kali . ,  
mit Leichtigkeit zersetzt; das Product dieser Zersetzung ist 
ein andcrer illartiger Kiirper und eine braune harzartise 
Materie, die mit dem Kali verbunden bleibt. Mit Schwe- 
felsaure kalt vermischt, entwickelt e r  eine Menge Dampf 
von salzsaurem Gas; beim Erwarmen damit wird er 
scbwan, und 'die Schwefelsaure yon ausgescbiedener Kohle 
gallertartig. 

Das specifische Gewicht und der Siedpuukt sind fer- 
ner bei dem Oele ganz anders, wie bei dem sogenannten 
schweren Salzather. 

Im Verlaufe dieser Arbeif habe ich Gelegeniieit diese 
Verscbiedenbeiten noch nsber zu beriihren ; ich begniige 
mich dober, bier einiger Producte zu erwiihnen, welche 
verschiedene Chemiker bei der  Bildung des schwereo 
Salzathers beobochtet haben. T h Cna rd,  und friilier noch 
B . e r t h o l l e t  (Mein. dArcud, 7'. I p.  1.18 el 151), er- 
wahnt derBildung von Essigskre.  Pfnff bat ( S c h w e i g -  
g e r - S e i d e l ' s  Jahrbuch, Bd. L V  S. 204) die Erzeugung 
des Essigtithers bei der Bildung des schwcren Sohiithers 
nachgewieeen. Nach G rn e l  i n (Lehrbuch) bildet sich, 
wenn schwerer Salziitber mit Chlor dem Liclite ausge- 
setzt wird, dem Geruch nach zu urtheilen, feste.r Chlor- 
kohlenstoff. D e s  p r e t z betracbtet den schweren Salz- 
%[her als eine Verbindung von 1 Cblor mit 2 olbilden- 
dein Gas. R o b i q u e t  und C o l i n  haben die Verschie- 
deuheit des Oels vom Blbildenden Gase von dem schwe- 
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ren Salzllber bervorgeboben; sie baltcn aber den letzte- 
rcn Kbrper mit dem aus Aether unler deoselben Umstan- 
den erzeugten bligen Kbrper Cur identiscb. 

Die irrigen urid =idersyrechenden hnsicbten , wel- 
che man uber die Natur diescr Kiirper und die Zersetzung 
des Alkohols uberhaupt ausgesprochcn hat, veranlafsten 
mich verschiedene Malc, eine Uutersuchung qber diese 
Gegenstiiode aufzunehmen : allciu die Mannigfaltigkcit der 
Productc, die ich entstehen sah, so n i e  vielleicht der 
falsche W e g ,  den ich damals einschlug, waren Ursacbe, 
dafs ich sie nicht weiter verlolgte. Mit dem Vorsatze, 
diese Vorgznge gcnauer kenueii zu lernen, suchte icb 
mir vor Allen eine genaue Kenntnifs derjenigen KiJrper 
zu verschaffen , die milglicherwcise bei der complexen 
Wirkungsweise des Cblors, die sich tbeils als wasser- 
stoffcntzieheod , theils als oxydirend zu erkeuuen giebt, 
eutstclicn konnten. 

Nichts lag in dieser tlinsicht nsher, als die Vermu- 
thung, ‘dafs D i i b e r e i i i e r ’ s  Sauerstoffatlier Idcrbei eine 
Rolle spiele. Icli habe feriier eine Unlersuchiing des Ocls 
vom tilbildenden Gase vorgenomincn, und bin durch den 
Calcul, der sich auf  die, wic niau spYtcr sehen wird, 
durcbnus . uiirichtisen Versuche iibcr den Essiggeist vou 
R I a t e u c c i  stiltzte, veranlafst worden, auch diesen K6r- 
per unter den Producleu des durch Clilor zcrsetztcn Al- 
kohols zu vermuthcn. Auf dicse Wei se  sind die fol- 
gendcn Versuche uber den Essiggeist entstanden. 

VOII diesen lJutersuchungen eru  Shne ich vorlaufig 
nur der tiher die Nalur des Sauerstolf~lhers, weil sic in 
dcm Verlauf dieser Arbeit nicht mehr vorkoinmen werdeo. 

U e b e r  d e n  s n g e n a n n t e n  S a u e r r t o f f i t h e r .  

Die Art  der Entstehung des Sauerstoflatfers, seine 
Beschaffcnheit und Zusaminensetzuiig, so wie sie VOD 

D a l e r e i n e r  aiigegeben worden ist, mukste die Vermu- 
thuiig rege machen, dals dieser Kiirper sebr leicht durch 
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die oxydirende Wirkung des Chlors auf den Alkobol 
eutstelien kijniie, und daL e r  rielleiclit ih deiu schwereu 
Salziither elithalten sey ; eine Voraussetzung, die mir sehr 
wahrscheinlich vorkam, in welcher ich mich aber zu mei- 
ueln Leidwesen betroge~i faud. 

Zur Darstellung desselben wurde, genau nach dem 
von D 6 b e r e  i ri e r  angegebeneu VerbaltuiCs , absoluler 
Alkohol mit Schwefels5ure uad Brauostcin vermischt und 
geliiide erwarint; die sich entwickelndeo- fluchligen Yro- 
ducte wurdeu durch eiue sehr laiige Glasriibrt: geleitet, 
wid iioiinfen vollkomiiieu verdiclitet wcrdea. Bei der  cr- 
steo Eiiiwirkuiig\ der Warme kam die Miscliuiig pliitzlich 
in's Siedeii; es entwickelte sich eilie Menge dicker, wei- 
fser Wiuipfe, die sich zu zwei F1ufsi;gltciten verdichteteu, 
son der die eiae, uiid zwar die an  Quantitlt geringerc, 
sich in Gestalt von schwereu ijligen 'l'ropfen auf dem 
Bodeu sammelte. 

welcbe D ti b e re  i n er  
( S c b w e i g g .  Jourual,  Ud. 32 S. 269 und 270) schwe- 
ren SuuersioSftilher nennt, hat derselbe einer Analyse, 
durch Verbrennung mit Kupferoxgd, unterworfen, und 
sie aus 

Kohlenstoff 373 
Wasserstoff 6,95 

Diese schmere Flussigkeit , 

Sa ucrsto ff 55,55 
ziisammengesetzt gefundeii. 

Uekaontlich hat G a y - L u s s a c  die Versuche von 
D 6 b e r e i n e r wiederltolt, uud aus den seinigeu deli 
Schluls gezogeu, dak dasjenige, was L) ii b e r e i n e r schwe- 
reu Sauerstoffather neiiii!, iiichts weiter als dab: langst 
gekaniite Weiniil sey. 

' D 6 b e r e i i i e r  hat dieseii Scliluis fur unrichtig er- 
klart, und die Eigenthumlichkeit dieses KOrpers durch 
weitere Versuche zu bestatigen gesucht. 

Bei den Analysen organischcr Substaiizen wird Rer 
Sauersloff, wie mail weirs, nicht direct bestimmt, sondern 
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das au den bestimmbareo Ekinente,n Fehleode \vird mei- 
steiis als Sauerstoff in Rechiiung gebracht. 

Auf dicselbe Weise hat es nun D d b e r e i n e r  bej 
seiner Aaalyse des Sauersloffithera gelialten, da e r  in die- 
sem Kbrper, aiicli. wenn er gcglaubt ha te ,  dals es Wein61 
sey, damals keioe SchwefelsGure vermutheo konnte. 

Jetzt aber,  wo diese Ihalsache, daCs namlicb dd8 
W'cioBI Schwefelsaure euth;ilt , auke r  allem ZweifeI ist, 
Ial'st sich die Frage, ob der schwere Sauerstoffather Wein61 
sey  oder nicht, sehr lcicht entscheiden. 

Vergleiclit niau in der 'I'bat die Aiialyse des Sauer- 
stoffsthers init dcr des Weinols, SO findet man in bei- 
den eine uberrascbende Aehnlicbkeit. In dem ersteren 
ha1 iiamlicb D 6 b e r e i  11 e r 55,55 Sauersloff gefiinden, und 
in. dem Ietztereii sind genau 55,614 Schwefelstiure nach 
gewiesen worden. D ieb  ist schon ein Beweis fur die 
Hichtigkeit von G a y - L u s s a c ' s  Versuclrcn: eio anderer 
Beweis, welcher diese aufser alleo Ztveifel selzt, is t  'der, 
dafs weoo der sogeiianute schwere SaucrstoffGtber mit 
Wasser  und kohleusaurem Baryt digerirt nird, er vallig 
verscbnindet, und man eine Menge sehr woL1 charakte- 
risirten ~ciuscliwefelsaiiren nary t ei halt. 

Auch ist der Gerucb und Gescbinack des sogenann- 
teri schweren Sailerstofftithers unverkennbar der namli- 
clre, wie der des WeiniAs. 

In eiuer aiidern Mittheilung (S c h tv e i gg. Journal, 
Btl. 34 S. 124) bemerkt D O b e r e i o e r ,  dafs man 

als Product der Destillalioo vou hlkobol, Scbwelel- 
siiure und Brauostein erhalte: 1 ) scbneren Sauerstoff- 
?~tIier, 2) eine aus W'asser, Essigsgure uud etwas M- 
Lohol besfeheade FliisiigkeiI. Geide tverdeu ron cin- 
aiider gesoiidert ; iiiitrrn-irft i i n i i  den schtvereo Sauer- 
stoffWwr der Destillatioo, so erhslt ma11 als Product 
riiie neue Flussigkeil, den sogenaiiuteik leichien Souer 
sl oJ Wter.  

Leider hat uns D ii b e r e i o e  r uLer die Eigenschaf- 
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ten' di'cscs neuen Aethers im DunkeIn gelassen: dena au- 
fser dcln Ceruch ist weder der Siedpunkt, das specifi- 
schc Geivicht, noch sbust cine Charahteristik von ihm 
angeseben wordcn. Diels ist mu selir schlinim; deiin 
wcnn D 6 b e r e i n e r  die Unbefangenheit und Wahrheits- 
liubc nicht b e s s k ,  die ihn SO selir auszeichuet, so wiirde 
die Entscheidung dicses Gcgenstandes nie 211 Ende ge- 
bracht werdeu kilonen, indeiii e r  gerade durch die Nicht- 
angabe der Eigeiischaftcn der von iliin entdeckten Kdr- 
per sich den unreclitmtifsigcn VorlheiI vorbelialten hgtte, 
sagen zu hilnneii, dafs man den KGrper, den er meint, 
nicht in Hiiiden gebabt babe. 

In eiiier spztercn lvotiz ( S c h w e i g g .  Journ., Bd. 38 
S: 337 ) besclircibt U ii b e r e  i n e r eine iieue Eigenscliaft 
des Sauerstoffiilhers, rind zwnr in der Absicht, die Eigen- 
tbiiinlichkeit desselbeo dnrziilhrrii: er  I&t aber dabei in. 
volliger 'Ungevrilshcit, o b  sie d c u  schweren oder leich- 
teu Sauerstofkilhcr anphiirt :  

n n ' e n n  man nknlicli die Flussigkeit, die iiber dem 
schweren Blartigeo KiJrper scbwimmt, mit einer Aufl6- 
sung vou Kali in Weingeist vermischt und dem Son- 
neiilicht preis giebt oder zum Sieden erbitzt, so wird 
sic in ein hraungclbes Harz vercrandelt, welches sich 
beim Verwischen der Flussigkeit mit Wasser ausschei- 
d e t ;  cinc Erscbeinung. die wedcr das Weinol, noch der 
Schwrefelather bei gleicher Behandlung zeigt. 

Ich wiederhole cs, dals b i i b e r e i n e r  diesen Ver- 
such weder mit dem leichlen noch schweren Sauerstoff- 
ather, sondero mit der ,  Alkohol und EssigsScire eotbal- 
tendeu Flussigkeit angestellt hat; welchc uber dem soge- 
nannten schwercn Sauerstoffzther schwimmt. 

Ich habe ksurn oilthig zu hemerken, dafs der ange- 
fihrte Versuch, angeslellt mit dcm sogenanoten schwercn 
Sauerstoffhther, von welchem es bewiesen ist, dafs er 
schwefelaaurehalli~es Weinol ist, kein anderes Resultat 
liefert, als was sich voraussehen mt. 
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Ich babe die Fliissigkeit, die fiber dem \Vein61 
schmimmt, iiber eine grofse Menge Chlorcalcium abgezo- I 

gen. Beim Hinzufiigen von Wasser zu dern Destillate 
schied sich eine ieichte Itherartige Fliissigkeit ab ,  die 
%war anfangs den Geruch und Gesclmack des Schwefel- 
athers nicht besafs, die aber beide, so wie die,iibrigen 
Eigenscbaften dieses Kbrpers erhielt , als das Waschcn 
vervielfAltigt wurde. 

Diese leichte atherartige Fliissigkeit, welche, wie be- 
merkt, unverkeuubar Schwefelather war, zeigle sich auch 
no& darin als solcher, dafs sie diirch Kali weder im 
Sonneolicbt, noch in der War ine  in die braune harzige 
Subslam verwandelt wurde. Man kaun demuach nicht 
zweifelhaft dariiber seyn, d a k  weder der Icichtc, ooch 
der  schwere Sauerstoffather als solclie eiistiren; dessen 
uogeachtet ist die Erzeugring des harzartigen Kbrpers eine 
Thatsache, alleiii sie gehiirt nicht den Kiirpern an,  zu 
deren Chorakteristik sie Dii b e r e i n e r  benulzt hat. 

Die Fliissigkeit nainlich, welche uber dern Weioiil 
schwimint, und aus welcher der Schwefelither geschieden 
vrorden ist, reagirt sauer, und entbdt eine fliichtige Sub- 
stanz von hbchst unangenehmen Geruch, der noch mehr 
hervorlritt, wenn man eioe Aufliisuiig von Kali zusetzt. 
Auch ist dieser KBrper in dem Wasser eiitbalten, iiber 
welchem der abgeschiedene hetlier schwimmt, und mit 
dcrn man denselben gewaschen hat. 

Mit Kali erwarmt, schlagt sich, durch Zusatz von 
verdiinnter Schwefelsaure und Wasser,  eio harz2hnlicher 
Korper in briunlicben Flocken oieder. 

Diese fluchtige Subsranz, von welcher wir aichts ken- 
nen, als den Geruch und das erwiihnte Zersetzungspro- 
duct, konnte man nur mit Unrecht den so charakteristi- 
schen Namen Sauerstoffither geben. 

D 8 b e r e  i n e r hat die Bildung dieses Kbrpers auch 
beobachtet, als er Weiogeist mit Platinschwarz uod Sauer- 
stoff in Beriihrung brachte. In mcinen Versuchen uber 
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das Platinschwan *) ist mir ebenfalls die Erzeugung des- 
selben sehr auffallend geweaeu, ich babe dalrials der Er- 
fahrung D 6 b e r e i n e r's nicht erwahnt, weil mir seine 
Versuche catgangell waren. 

W e u n  man den unangenehmeu, erstickenden und 
dabei nicht scharfeu Geruch dieser Substaoz, so wie ihre 
saure Reaction mit den Eigenschaften der durch die lang- 
same Verbrennung des Aethers und . Weingeistes gebil- 
deteo Acther- oder Lampensiiure vergleiclit, so ist die 
Aehnlicbkeit zwischen beiden so aulfallend, daCs miin 
leicht geneigt ist, sie fiir identisch zu halteo. In jedein 
Fall bcdarf diese Substanz, weiin sie neu seyn sollte, 
was ich nicht g1aube;eiiier ausfiihrlicbereu Untersucbung. ' 

W i r k u n g  d e s  Clrlorr a u f  A l k o h o l .  

W e n u  man Chlorgas durch Alkohpl Icitet, so schei- 
det sich bekanntlich nach einiger Zeit eine schwere filar- 
tigc Fliissigkeit ab ,  voo welclier man riocb mchr erhalt; 
wenn inan die dariiberstebende Plussigkeit mit Wasser  
vermisch t. 

Dieser dartige Karper vermindert sich an Qiiantitiit 
aiilserordentlicb, weiin man die dariiberstehende Fliissig- 
keit init Wasser wiederholt schuttelt. 

Dasjenige, was hicr zuruckbleibt und siclr iin Was- 
scr nicht mehr a u h l o s e u  sclieint, bezeichnet man ge- 
wiihnlich mit dein Narneo: schwerer Salzather. 

Mao erhiilt diesen Korper sogleich in der Reschaf- 
fenheit, in welcher er bier beschrieben Torden ist, wenn 
Weingeist, Scbwefels&ure, Braunsteiii und Kochsalz zu- 
y m e n  destillirt werden. Die Menge, welche hier cr- 
hallen wird, ist im Verhaltuil's de$ angewendcten Mate- 
rialien sehr geriog. 

Bei der Absorption des Chlors durch den hlkottol 
bemerkt man, dafs sie anfangs rasch und unter ErwLir- 
mung vor sich geht: sie niiuut aber ab, nach MaCsgabe 
*) Diase hnnaleo, Bd. XVlI (93) S. 101. 
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a]s sich die Fliissigkeit mit Salzslure 85ttigt, welche durch 
die Einwirkong,des Chlors gebildct wird, und ist sie in 
der  That dainit gesrttigt, SO hurt die Absorption des 
Cblors ganz auf; die Flussigkeit nimmt alsdann eine gelbe 
odcr grasgrune Fnrbe an. 

Mail belnerkt ferner, dafs, wenn man einen reine- 
ren AIkohol nimint ,  die Meoge der sich abscheidenden 
&jigen Substaoz geriuger wird; diese verandert sich in dem 
Grade, dafs weiin absoluter Alkohol genominen und das 
Chlor vorher durch eine Rirhre mit Chlorcnlcium geleitet 
worden .ist, mau durchaus keine Scheidung in der Fliis- 
siglieit beinerkt. 

Man siebt leicht, dafs diese Abscheidung darauf be-. 
ruht, daCs das uiit salzsaurem Gas ges2tligle Wasser des 
Alkohols von dem neugebildeten Producte sich trennt, 
indem es darin unauflaslich ist. 

Selbst weuu der Alkohol SO weit mil Chlor gesat- 
tigt ist, d d s  e r  sich ftirbt, so ist die Zersetzung dessel- 
ben iioch lange nicht beendigt. 

Weiin inan diese gelb oder p u n  gefarbte Fliissig- 
keit gelinde erwHrmt, so enlfirbt sie sich sogleich ond 
koniint zuweilen plijtzlich in lieftiges Siedeu ; diels dauert 
einige Augeiiblicke, es eutwickelt sich dabei eine Menge 
von salzsaurem Gas und eine betIachtliche Meiige von 
Icichtein Salzalher, der sich durch Eis verdichten Isfst. 
W u n n  uian nun so lange erhitzt hat, bis sich lieiue p s -  
firrinige Salzsaure inehr eiitbindet, so uiuilnt alsdann die 
Fiussigkeit cine grobe  Menge Chlor Kieder aof, und es 
bildet sich a u f s  Keue eine entsprecbende Menge Salz- 
szure, dieus geht so lange fort, bis sie wieder mit Salz- 
saure gesattigt ist, alsdann hart die Absorption des Chlors 
w i d e r  auf,  u i ~ d  es tritt gulbe oder gruiie Farbung ein; 
erhitzt man nun die Flussigkeit aufs  Neue, so wieder- 
liolen sich dieselben Erscheinungeu.. 

Es ist klar, dafs die Opera[ioo sehr vereinfacht wird, 
\l enn man dcn Alkohol bei den1 Hindurchleiten von Chlor 
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stets hcifs etbll t  ; es geht ferner daraus bervor, dafs man 
bis jetzt noch keine voIlst%ndige Zersetzung des Alkohols 
erreicht hat, denn sie ist nie bis zu den] Punkte getrie- 
ben worden, wo die Salzsaurebildung aufhiirte. 

Ich werde in dcm Folgenden zu zeigen suchen, dafs 
bei einer vollkommenen Zersetzting des Alkohois das 
Chlor den Wasserstoff desselbeo absclieidet und an die 
Stelle desselben trilt; es entsteht eine Verbindung von 
Chlor, Kohlenstoff und Sauerstoff, welche ich, indcm ich 
keinen zweckmafsigeren Namcn weirs, vorlsufig Chloral 
nenae. Dieser Dame ist, wie man leicht ersieht, dem 
W o r t e  Aethal nachgcbildet. 

D a r s t c l l u n g  d e s  C h l o r a l .  

Unsere gewijhnlichen Apparate, die Woulfischen Fla- 
schen, zur Sattigung eirier Fliissigkeit mit eioeln Gas, sind, 
wenu dimes nicht lnit Begicrde aufgenominen wird, hbchst 
unvollkommen, weiiigstens 18fsst sich init ihneo der  vor- 
gesetzte Zweck nicht erreichen. Ich habe zu diesen Ver- 
suchen einen besonderen Apparat angewendet, welcher 
zu einer Menge von Versucheii hijchst bequem ist; ich 
hsbc eine Zeichnung davon beigclegt, dic icb uicht uaher 
beschreibe, weil Jedermann sicbt , atif welchetn Grund- 
salz die Construction beruht *). Die weite Riihre ha t  
etwa fiinf Viertelzoll im Durchmesser, und fah i ,  ganz ge- 
fullt, anderthalb Pfuund Wnsser. Die ursprungliche Idee, 
lange RUiiren zur Absorption von Gasen durch Flussig- 
keitcn anzuwenden, gehijrt, wie man weirs, G a y - L u s -  
s a c  ao. 

Man fiillt die weite Rohre etwa zur I-Ialfte mit ab- 
solutem Alkohol, und zwar mittelst der gerahaufstehen- 
den Rahre, die so weit seyii mufs, dafs man eineu Kork- 
stopsel bequem darin befestigen kann. 

Man leilet durch den Alkohol Chlorgas, welches 
') Die Zeichnung wird drm niclistan Hcfte dieser Annden beige- 

legt werden. P. 
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vorber diircb eine andere mit Chlorcalcium gefiillte R6hra 
ausgetrocknet wird; da er sich anfringlich stark erhitzt, 
80 mufs man die Rtrhre bestandig ahkiihlen, indem man 
ciaen dunlien Wasserstrahl darauf fallen Isist, oder sie 
mit nassem Papier umgiebt, das man von Zeit zu Zeit 
wechselt. 

Verssurnt man irn Anfange den Alkohol abzukiihlen, 
SO entsteht init jeder Blasc Clilorgas in der Fliissigkeit 
cine gelbrothe Flamme, und e r  wird durch Kohle,' die 
sich absetzt, geschmarzt. 

W e n n  man bemerkt, dars sich die Absorption des 
Chlors vermindert, oder dais der Alkohol sich gelb fiirbt, 
SO stellt man unter die geoeigle weite Riihre cinen klei- 
Den Ofen mit gliihenden Kohlen, uild f&rt mit dcm Hin- 
eiiileiten des Chlors SO langc fort, bis man an dem ent- 
gcgengesetzten Ende des Apparates keiue Salzszure mehr 
entweichen sieht. Man nimmt zu diesem Endc das Ge- 
firs mit Wasser hinweg, in wclclres die RGhre taucht. 
Man kann diefs Gefais iibcrhaupt wshrend des Verlaufs 
der  ganzen Operation nicht entbehren, weil die Mengc 
der Salzsaure so grok ist, dafs man sie, ohne der gan- 
Zen Umgebung hiichst beschwerlich zu fallen, nicht in 
die LuCt entweichen lassen darf. 

Zulelzt , wenn die Salzsaureentbindung schwscher 
wird, muis man den Alkohol dein Siedepunkte b e s t k -  
dig nahe halten. Man sieht in der Stellung des ganzcn 
Apparates, dafs die Dsinpfe, welche sich beim Erhihen 
der Rohre bilden, nicht verloren gehen; sie vcrdichten 
sich in dem obereii lceren Theil der weiten und in de r  
klcineren Verbiodungsrohrc, und fliefsen zu der iibrigen 
Fliissigkeit wieder zuriick. 

Urn einen ungehhren M a a h t a b  zu geben, wieviel 
Zeit dazu gehiirtc, um etwa acbt Unzen Alkohol voll- 
kommen zu zersetzen, erwahne icli noch, dafs zur Been- 
digung des,  Versuchs in den kurzen Novclnbertagen 11 
bis 13 Tage erforderlich waren; wzhrend dieser Zeit 
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wurde die Retorte, welche etwn zwei Pfund der Chlor- 
mischuiig fafste, acht bis zehn Ma1 getvecliselt. 

Unter den Producten, die bei der Zersetzullg des 
Alkohols entweichen, habe ich durchaus nichts wie Salz- 
s lure  und leichten Salzather bemerkt; weder KohlensRure, 
noch Essigsiiure, noclr Essigrither konnten wahrgenoinuien 
werden. 

Nach Maafsgabc als die Zcrsetzung des Alkohols vor- 
schreitet, wird e r  itniner consistenler, und sein Siedpuukt 
erhoht sich. W e n n  man ihn zuletzt erkalten lafst, hat 
man eine schmere syrupdicke Fliirsiglieit, welche nach 
einigen l'agen gGnzlich zu ciner weichen, sehr weifsen 
Krystallmasse erstarrt. Diese Krystalle besteheo atis Chlo- 
ral, iii Verbindung mit Wasser ,  und gemengt mit gerin- 
gen Quanlitiilen unzersetzten Alkohols und auhringender 
Salzshrc.  

Urn das Chloral von dieson Beiinischungen abzu- 
scbeiden, erhitzt man die erwibnte krj-stallinische Mnsse 
bis ziim volligen Schmelzen; sic wird alsdann rnit dem 
4 bis 6 fachen Volume Schwefelsaure geinengt iind Iief- 
tig zusainmengescliultelt. Das Chloral setzt sich ubei. der 
Schwefelssurc in Gestalt eines farblosen und durchsichti- 
gcn Liquidurns a b ,  welche Abscbeidiing diirch gelindes 
Erwarmen der Schwefels3ure sehr erleichtert wird. 

Man nimoit init einer trockuen Pipette das Chloral  
von der Schwefelsaure a b ,  und vermischt es auTs Neue 
mit dem drei- bis vierfacben Volume derselben Saur,. 

Das aufs  Neue abgeschiedeue Chloral wird alsdaiin 
fiber reinem Baryt rectificirt, odcr iiber etwas Kalk, den 
man erst mit Wasscr  zu Hydrat geliiscbt, und alsdann 
nieder heftig ausgegluht hat. In  diesein Zustande hat 
man das Chloral ziemlich rein; absolut rein ist es aber 
noch nicht, denti es elithalt iminer noch Spuren voii 
Wasse r  uud Alkohol, die inail nur durch fortgesetzte 
Behandlung mit Schwefelsaure entferneil kann. 

Bei dieser mechanischeu BeLaiidluiig mit Schwefel. 
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saure geht keine Versnderung der Farbe vor sich, man 
bcmerkt keioe SchwOrzung und heine Wiirmceotwicke- 
lung. 

Die Operationeo, w c k h  hier beschrieben wordeu 
&d, mosseii in slit versclilossenen Gefiilseo vorgenoin- 
meu werJeit. himint man dazu Scbwefelsiiure, die elwas 
b e h r  Wasser cntlialt, als sie als Hydrat aufnilnmt, so 
mufs das siclr abscbeidcnde Cliloral, sogleich nachdpm 
es sjch aufgehcllt hat, abgeaolotncn werden. Versiiumt 
man diesc Vorsichl, so sicht man auf eiiilnal alles Chloral' 
in eioe weirse, . feste, irn V'nsscr und Weiogeist gaiiz 
utiaullikliche Masse verwandell, in n elcher es alle seiiie 
Eigeoscbofteu vcrlnren bat. Man inufs jcdeufalls die Ab- 
sche idu~i ;  so srlrire!l nls mdglich voiitchincn, n e o n  m;tu 
fiber den Couceutratioosgrad der Schn cfelsaure unge- 
*ifs ist. 

Urn zu seben, ob durch die Wirkung dee Chlors 
a d  hlkohol ooch andere Proclurte als die er-Glinlcn 
gebitdvt werdcn, h'abe ich die Schn efcls;itire, welche zwn 
Reinigeo des Cblorals g e d i d  Iiatte, genaii untersiicht ; 
sie enlbielt aber aufser etvras AlLoliol und Weinschwe- 
felssure uichts, \\as dieser Voraussctzring entfiprochelr 
E&tte. Mit hohlrirsaurem Baryt neulralisirt , erhielf man 
daraus eioe geriitge, aber sehr wohl krystallisirte Meiige 
weinschvrefelsaurd Baryts. 

E i g e n  sc h a f  t e n  der  C h l o r a l s .  

Nach dem Vorhergebenden is1 das Chloral eine was- 
serlellc FIUssigkeit. die birh fettig aofijllt und auf Pa- 
pier Feltflcchen ninclit, die aber sehr bold verschwioden. 
Seiii spccilisrhes (;enicbt bei 1 8 O  C. ist 1,5112; es sie- 
det bei 9 4 O  C., iind kil'st sich olwe Versoderciilg destil- 
lireo. Seio Geruch iFt durchdiiiigend, die .\ugcn zu 
'I'hrhcn reizend , eigcnthiirnlich. ( i  rsclimack bcsitzt es 
keioeu, oder eiiieu schrumpfciide~r, feltigen: es lilst sicli in 
Wasser IeicLt in giolser Meoge untl ohne Rilckstand auf. 
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Ltilst man eioige Tropfen Chloral in Wasser  falleo, 
so sioken sie sogleich iu Gestalt einer Oligen Fliissigkcit 
211 Boden. Erwarmt man das M’nsser gelinde, so lilsen 
sie sich sogleich auf. Diese Auflbsung besilzt keinen Iier- 
vorstechenden Geschniack, aber der unvcraiiderte Gerucb 
dcs Chlorals tritt sogleich hcrvor, weuii men die Auflif: 
sung erhitzt. Diese Flussigkeit reagirt iiiclit sauer, uiid 

salpetersaures Silber zeigt kein Clilor darin an ;  auch wcun 
man die concentrirte wafsrige AuflSsung des Chlorals inii 
Quecksilberoxyd kocht, beincrkt man weder Kcduction 
noch sonst eine Vcraiideriing. Diese Versuche bewei: 
sen, wie man aus den Zerselzungsprodiicten durch Aika- 
lien selicn wird, dafs das Chloral sich i u  Wasser ohiie 
Zersetzung nuflijst. 

Ich habe so eben angefiibrt, dafs das Chloral, im 
Wasser  erwarint, sicb sogleich dariri aufliist. Ganz andere 
Erscliciuuogen benicrkt man aber,  wenn man umgekehrt 
zu Chloral sehr wenig Wasser  schiittet. Das Chloral: 
verbindet sich bei deiu Scliiittelu soglcich dainit, inde? 
es sich stark erliitzt; eioige Augeiiblicke darauf erstarrt 
die Mischuog zu eioer diirchsich1igen weilsen Kryslall- 
masse. 

Aus dieseo Krjstallen besfebt die Verbindung, die 
man unmittelbar ails dem ,4lkohol durch Chlor erhiilt. 

Bringt man einige l’ropfen Chloral in eiii offenes Glas, 
gefsfs, welches sonst trocken ist, aber gem ahiiliche asser- 
baltige atmosphsriscbe Luft enth&lt, so sieht man die p i n e  
innere Oberflache des Gefafses uach eiuigen Augeiiblicben 
mit unzgbligen sternfiirmigen Krystallisationeo bedeckt, 
die sich nach allen Seiteo hio durchkreuzcn. 1st das 
Glas und die Luft  vollkominen trocken, so bemerkt man 
diese Erscheinuiig nicht ; dieEs beweist, dafs der Saiier- 
stoff der  Luft hierbei keine .Rolle spielt. Giefst ma4 
Wasser  zu diesen Krystalleu, so verstandeln sie sich aii; 

genblicklich in 6lartige Tropfen, die sich beim Erliitzen auf-  
lijseo ; diese Auflilsung entliilt gnuz unverrndertes Cfiloral. 

Das 
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Das Wasser  3ufsert aber auf das Chioral noch einc 
andere hbchst merkwiirdige Wirkuug. Wenu man nSm- 
lich Chloral init so vie1 Wasser  vermiscbt, dafs es zu 
der erwahnten krystallinischen Masse erstarrt is t ,  uod 
man lafst diese Masse einige Tage stehcn, uod setzt als- 
dann noch mehr Wasser hinzu, SO verwarideln sich diesc 
Krystalle in einen weifsen flockigen Kilrper, der im Was- 
ser gatiz unaufliislich ist. 

W e n n  das Chloral nicht sehr rein ist, so trijbl es 
sich nach einigen Tagen weislich; der weifse Kilrper, der  
sich daraus absetzt, ist der nlmliche, dessen ich so eben 
erwahnt habe, und auf den ich spzter ausfiihrlicher zu- 
ruckkommen werde. 

Das Chloral verbindet sich init Jod ,  Brom, PLos- 
phor und Schwefel; es liist diesc Kiirper, besonders in 
der Warme ,  leicht auf, das J o d  mit prachtiger Purpur- 
farbe. 

Die wasserfreien Metalloiyde haben auf das Chloral 
keine bemerkbare Wirkung; man kann es iiber Kupfer- 
o i j d  , Brauustein , Quecksilberoiyd ohne Veriinderung 
abdestilliren. Auf dieselbe Wei se  verhalten sich was- 
serfreier Kklk, Baryt uod Strontian. Bei diesen drei letz- 
ten Kihpern findet aber nur dann kcine Einmirkung statt, 
wenn dieselben wasserfrei sind, und, wenn inan Chloral 
fiber sie abdestilfirt, sie ron  dieser Fliisigkeit ganz be- 
deckt werden. In dem Dampfe des Chlorals, sclbst mir 
bis zur Temperatur des siedendeu Wassers eriiitzt, briu- 
gen sie, trocken, hingegen sogleich cine Zersetzong hervor. 

Vl'enn inan DYinpfe von Chloral uber erhitzten was- 
serfreien Kalk oder nary t  leitet, so werden diese Oxyde 
sogleich gluhend; es eotwickelt sich Kohlenoxydgas, und 
sie werden in ein Chlormetall verwaiidelt, welches voo 
einer feinen leichten Kohle durchzogeii ist. Zuweileii 
ereigiiete sich, dafs bei Rectificatioiieii yon Chloral uber 
Kalk oder Baryt, in dein Augcnblick, wo der Riickstand 
a n h g  trocken zu werden, die gonze Nasse sich in dern 

Annd.d.Pliysik.Bd.lOO.St.2. J . lW.St .2 .  17 
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Grade erhitzte, dafa das Gefsfs bei Tage  rotbgluhend 
wurde, und in diesem Ziistaude zienilich lange Zeii  blieb. 

Leitet inan Dampfe von Cliloral iiher gliihendes Ei- 
sen oder Kupfer, so werden diese Metalle zum Theil in 
Chlormetafle verwandelt ; man findet sie mit einer Schicht 
von einer glanzenden porbsen Kohle bedeckt, und es 
entwickelt sich dabei Koble~ioxydgas. 

Obgleich die alkalischen Basen ioi wasserfreien Zu- 
stande nur dann eine zersetzende Wirkung auf das Cblo- 
ral ausiibcn, wenn sie erwsrmt werden, und auf  den 
Dampf desselben wirkeii, SO ist dieses Verhahen durch- 
aus  eiu anderes, so wie Wasser  hinzukommt. Diese al- 
kalischen Oxyde zersetzen, als Hydrate oder im Wasser 
aufgeldst, das Chloral iuit der gralsten Leichtigkcit und 
uuter Entwicklung von Warme. Man bemerkt bei die- 
ser Zersetzuug, dafs sich auf der OberflYclie oder auf 
dem Boden der Fliissigkeit ein Blartiger Korper von sii- 
hem, durchdriogendem , angenehmen Geriich abscheidet, 
dafs ein Theil der Base in Chlormctall verwandelt, uud 
ein anderer durch eine organische Saure neutralisirt war- 
den ist. Man beobachtet hierbei keine Farbeuveraude- 
rung oder sonst eine Erscheinung, die auf ein drittes 
Product schliefsen l iehe,  namentlich bemerkt man keine 
Gasentwicklung. 

Urn gewifs zu seyn, dafs sich bei dieser Zersetzuug 
keine Kohlensaure erzeuge, habe ich in klares Baryt- 
wasser Chloral gebracht und erhitzt. Es trateii die er- 
wahnten Erscheinungen ein, aber die Fliissigkeit blieb 
vollkommen klar und durchsichtig, und ich iiberzeugte 
micb nach Beendigung des Versuches, d a b  noch eine 
grofse Menge iitzender Baryt im Ueberschufs vorhau- 
den war. 

Die Olartige Fliissigkeit, welche so eben als Zer- 
setzungsproduct des Chlorals durch wsfsrige Alkalien an- 
gefiihrt wurde, ist eine neue Verbindung von Chlor n i t  
kohlenstoff, und die erzeugte organische Saure ist Amei- 
seusaure. 
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Um die Zusammensetzung des Chlorals, so wie sie 
die Elemeutnr- Aualgse angab , durch seine Zersetzungs- 
producte controliren zu kiJrinen, war es unumgiinglich 
nbthig, zuerst die Untersuchung des neuen Kbrpers vor- 
zunehmen. 

C h l o  r k o  h 1 ens t  off. 

Man erhalt diese neue Vcrbindung, wenn man Chloral 
mjt atzenden .4lkalien, Kalkuiilch oder Barytwasser in 
Ueberschufs verniischt und das Geiiienge destillirt. Als 
Destillat erbalt man eine bedeutende Porlion des aenen 
Chlorkohlenstoffs in Gestalt cincr wasserhellkn, schweren, 
klareo Flussigkeit. Man’ schultelt sie einige Male init 
frischem Wasser ,  und selzt, nachdcin man den grillsteii 
Theil des Wassers abgenoiniuen hat, das sechs- bis aclitfa- 
che Volumen Schwcfels2ure zu, und destillirt dcn Chlor- 
kohlenstoff iin Wasserbade und in eineu ganz trockneii 
Apparate uber. Man bekommt ihu auf diese Wei se  so- 
gleich rein uud wasserfrei. 

Ich babe gefunden, dnfs man sich diesen Kiirper 
leicht und in grofser Menge verschaffeii kann, wenn inan 
sehr verdunriten Weingeist wit chlorigsaurem Kalk de-  
stillirt. A u f  ein Pfund chlorigsauren Kalks und drei Pfund 
Wasser nimmt mail zwei bis drei Unzeii M’eingeist. Da 
die Masse hei der Destillation sicli aufbliiht, so mufs man 
eine gerlumige Retorte wahlen; man erhalt ein deiu Al- 
kohol gleiclies GeH icht an Chlorkoblenstoff. 

Man kann ihn ebenfalls und in grofser Menge er- 
halten, wcnn man Essiggeist mit chlorigsaurem Kalk un- 
ter denselben Uuistlodeii behandelt. Auch kann er aus 
dem gewehnlichen schweren Salzalher gewottnen werdeo, 
wenn niao diesen mit einer weingeistigen hufldsr!ng von 
KaIi, und alsdann mit vie1 Wasser vermischt. 

Die Entstehung dieses Karpers aus dem Chloral war 
fur mich anfauglich eine Quelle unzahliger Scbwierigkei- 
tcu; denn seine Aehnlichkeit mit dem Oel des iilbilden- 

17 * 
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den Gases ist so grofs, dafs eine oberfltichiiche Verglei- 
chung beide ' fur idcntisch hailcn mulste, und, wiewolrl 
das Chloral, zufolge seiner Elementar- Analyse, keineu 
Wasserstoff en thdt ,  schieq desseil ungeachtet ein Zer- 
setzungsproduct aus ihm hervorzugehen, welches, \vie 
man weirs, reich mi Wasserstolf ist. Eine nHhere Un- 
tersuchung bewies aber bald, dars dicser fur das Oel 
des filbildenden Gases gehalteue Kbrper keinen Wasser- 
stoff enthalt. 

Der Gerucli und die Hufsere Beschaffenheit des Chlor- 
kohlenstolls stinilneu genau rnit den Eigcnschaften des Ocls 
der bolltindischen Chemiker iiberein; alleiu er besitzt cin 
grofseres specifisches Gewicht , uiid sein Siedpunkt ist 
bedelitend niedriger. 

Sein specilisches Gewicht ist 1,460 bei 1 8 O  C., und 
e r  siedet, utiter einetn Luftdruck vow 27" 7": bei 60°,8 C. 
Das O e l  der Hollander hat dagegen, wie bekannt, bci 
7 O  eiu specilisches Geniclit vou 1,2201, und es siedet, 
nach C o l i n  und R o b i q u e t ,  bei 66O,7, nach Des-  
p r e t e  gar erst bei S3",85 C. 

Dieser Chlorkohlcnstoff lskt  sicli nicht entziinden, 
und wenii man eineu dalnit bcfeuchtcten Glasstab in die 
Weiogeistflamlne halt, bemerkt man eiue triibe, dunkel- 
gelbe, rufsige Flamuie. 

Das Oel des ijlbildenden Gases entziindet sich INI- 

ter denselben Umslaudeu sehr leicht, uud brenut mit ei- 
ner grofsen leuchfenden Flamme, deren unterer Saum 
stets griin gefirbt ist. 

Uugeachtet ich aiich nun von der Verschiedenheit dieses 
Kiirpers von dcm Oel  des blbildendeii Gases uberzeugt 
hatte, hielt ich es iinmer noch fiir wahrscheinlich, dal's 
e r  dem Letzteren in seiuer Zusammensctzung Zhnlich sey. 
Man 'hiilt gewdbnlicb das Oe l  des ijlbildcnden Gases fiir 
eine Verbindung voo I Vol. Chlor mit 1 Vol. iilbilden- 
den Gases; ich habe in diesem Chlorkohlenstolf cine Vcr- 
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bindung votl 2 Atomen Chlor und 1 Atom Kohlenwas- 
serstoff-vermuthet. 

Die folgenden Versuche lassen aber iiber seine wabre 
Natur keinen Zweifel ubrig. 

Treibt man dic Dainpfe dieses Korpers iiber gliihen- 
des metallisches Eisen oder Kupfer, so wird er vollkoni- 
h e n  zersetzt, man erhalt Chlormetalle, die mit Kohle um- 
geben sind, aber sonst keine gasfhmige brenubare Sub- 
stanz. Leitet man seine DZmpfe durch eine nlatig gliihende 
Glasrijhre, so erhzlt mau von 2 Grm. der Substanz 7 C. C. 
eines Gases, das theils von Wasser verschluckt wurde; 
der  Rest, welcher 3 C. C. betrug, Iiefs sich eutzunden 
und branute mit griiner Flainme. Diese iiufserst gerioge 
Meoge Gas lafst sich nur von Fcuchtigkeit hcrleiten, wel- 
che entweder dem Glase oder der Fliissigkeit anhing. 

Die iiinere Oberflache der Glasr6hre war schwan  
und mit eiuer' Menge von langcn iederartigeii Krystallen 
bedeckt, welcbe, ihrem Gerucli nach , die grbfste -4ehu- 
lichkeit mit festem Chlorkoblenstoff hatten. 

Leitet man die U h p f e  diescs Kiirpers tiber gliihen- 
den Kalk oder Baryt, SO werden diese Oxyde iu Chlor- 
metalle vcrwandelt; es setzt sicli dabei Kolile ab ,  und 
es bildet sicli ein kolilensaures Metalloxyd. W c n n  diese 
Zersetzung in miifsiger Ko~hgliihhike vor sich geht, SO 
erhelt mau keine Spur eiiies breoubaren Gases; bei einer 
hiiheren 'I'cmperatur erhiilt man Kohlenoxydgas, dessen 
Entstehung aber voii der Einwirkung der Koble auf den 
gebildeten kohlensauren Kalk bediugt ist. Man beoutzte 
diesc Erfahrung, uin deli Chlorgclialt auszuinitteln. 

1,425 Grm. Chlorkohleiistoff warden in einem Glas- 
kiigelchcn gewogen und auf den Boden einer zugeschinol- 
zciien Glasriihre gcbracht, so dafs die ofleue Syitze des 
liugclchens diesem Ende , zugckehrt war. Die Rijhre 
wurde alsdann init reiiieio gebrnniiten Kalk i n  grobeii 
Stiiclreii angefullt, und dieser nach und uach iu schwa- 
chcs Cliihcii gebracht. Der  Ort, wo das Kiigelchen liegt, 
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darf nur dann mit gliihendcn Kohlen ulngeben werden, 
wenn das Kugelchen durch die darauf nirbende Wsrlne 
von der Fliissigkeit ganz entleert ist ; iiberhaupt darf die- 
ser Ort wahreud der ganzen Operation nie so heifs wer- 
den, dafs die Fliissigkeit in’s Sicden kornmt, weil in die- 
sem Fall der gr6Cste Theil des Kalks aus der horizontal- 
liegenden Rbhre herausgesclileudert nird. Aller Kalk 
wurde alsdann in verdunuter Salyetersaure aufgclht, die 
Auflosiing voo der Kohlc abfiltrirt und mit salpetersau- 
rem Silber gefAllt. Die oben angegebeneu 1,425 Grm. 
Iieferten 5,113 Gmi. Chlorsilber; diek giebt fur 100 Th. 
88,58 Chlor. 

In einein audern Versuche lieferten 2,195 Grm. Sub- 
stanz 7,500 Grin. Clilorsilber , entsprechend 87,92 Proc. 
Chlor. Das Mittel beider Versuche giebt 88,18 Procent 
Chlor. 

Zur, Bestimlnung des Kohlenstoffgehaltes wurden die 
Dampfe dieses Kbrpers iiber gliihendes Kupferoxyd ge- 
leitet, und die gebildete Kohlens&ure dem YIaurne nach 
bestimrnt. Es Iiifst sich dazu kein andcrer Apparat an- 
wenden, weil man nur sehr kleine Quatititaten der Ver- 
brenoung unterwerfen kaon ; diese findet oauilich hier nur 
an dcr Oberflache des Kupferoxyds statt, aber es bildet 
sich dabei eine grofse Quantitat Chlorkupfer, welches 
chmiizt, und die Einnirkung des tiefer liegenden Ku- 
pferoxyds bei grofseren Quantitsten verhindern wiirde. 

Die Fliissigkeit wurde in Glaskugelchen eingeschlos- 
sen, und die Spitze derselben sogleich zugeschtnolzen und 
gewogen; man schnitt sodann den Hals des Kiigelchens 
2 bis 3 Linien oberhalb der Fliissigkeit a b ,  und liels es, 
die offcne Spitze nach unten gckehrt, xiebst der abge- 
schnittenen Spitze sclinell auf  deli Boden der Verbren- 
nungsrbbre gleiten. Auf den Boden dersclben war vor- 
ber eine kleioe Quantitat frisch ausgegliihtes Kupferoxyd 
gebracht worden. Meistens wiirde die Fliissigkeit atis 
dem Kilgelchen von dem Kupferosyd sogleich wie VOD 
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einem Schwamm aufgesogen und entleert, was allen Un- 
annehmlichkeiten wahrend der Verbrennung vollkommen 
vorbeugt. 

Die Rabre wurde sodann mit friscbgegluhtem und 
wieder I erkaltetem Kupferoxyd angefullt; die Lange der 
Kupferoxgdlage betrug 12 bis 16 Zoll. Man brachte 
alsdann das Kupferoxyd in’s Gluben, wabrend man das 
Ende, ’wo die Fliissigkeit war, mit einem Stuck nassen 
Papiers urngab. 

Sobald die Rahre der ganzen L h g e  nacli glahte, 
nabm man dieses Papier Irinweg, ohne aber das Elide 
eher mit gliihenden Kohlen zu umgeben, als bis man 
keine Gaseotwicklung, die sehr langsam vor sich geben 
m u b ,  mehr bemerkt. 

Diese hier angefiihrten anscbeinend unbedeutenden 
Vorsicbtsmafsregeln sind so nothwendig, dafs dieae Art 
von Analysen ohne ilire Beriicksichtigring durchaus feh- 
Ierhafte Resultate liefern wiirde; ich habe sie bei den 
spater anzufiibrenden Analyscn des Chlorals und des Oels 
ebenfalls ganz uneothehrlich gefunden. Man sieht , dafs 
man haupfsScblich verrneiden mub, die Fliissigkeit in’s 
Sieden zu bringen. 

I. 0,3925 Grm. lieferten bei 8 O  11.27”‘,3 S3,4 C.C. Gas 

111. 0,330 - - - 6 -28  74 - - 
1V. 0,329 - - - 5 -28 71,5 - - 
stoff aus: 

Es wurden folgende Resultate erhalten: 

- 11. 0,419 - - 5 ,6 - 28” 95 - - 

Nach diesen Analpsen besteht dieser Chlorkoblen- 

r. XI. 111. I v. 
Koblenstoff 11,174 12,1565 11,6523 , 11,73 

ss, 1 s 89,18 S8,18 88,1& Chlor 
99,354 100,3365 99,8323 99,91 

Bei den mit I. und 11. bezeichneten Analysen wurde 
dcr  Chlorkohleusloff aus Chloral mit Aelzbaryt darge- 

-- -~ 
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stcllt. Der zur Analgse 111. angewandte war durch De- 
stillation von Weingeist mit chlorigsaurem Kalk, und der 
der vierten Aualyse war verinittelst Essiggeist uud chlo- 
rigsauren Kalk gewonnen wordeu. 

In der II., 111. und XV. Analysc habe ich, urn der 
Abwesenheit des Wasserstoffs gewifs zu seyn, das W a s -  
ser rermittelst Chlorcalcium 2u bestimmen gesucht. Bei 
der zweiten Aoalyse wurden 1 7  Milligrm., bei der drit- 
tcn 18, und bei der vierten 16 Rlilligrm. Wasser erhal- 
ten. Dieselbe Menge Kupferoxyd, frisch ausgegliiht und 
wieder erkalten gelassen, lieferte aber unler denselben 
Umstsndeii 15 Milligrm. Wasser. Werin dieser Karper 
eine Verbinduug von 2 Chlor init 1 Kohlcuwasserstoff 
wsrc, so wurde inan a u f  0,419 Grin. 8 7  bis 88 Milligrm. 
Wasser  haben erhalren mussen; es siud in der That aber 
nur 2 Milligrrn. erhalten worden, wenu man nllnlich das 
hygroskopische Wasser von dem gefrindenen abziebt. 

W e n n  man die gefundenen Resulh te  auf Atome be- 
rechnet, so ergiebt sicli, d a k  dieser Kiirper zusammen- 
gesetzt seyn mufs aus: 

2 At. Kohlenstoff 12,13 
5 - Chlor 85,!37 

100,oo. 
Ich babe noch zu erwSbnen, dafs dieser Chlorkoh- 

lenstoff durch Kalium nicht zersetzt wird, ja man kann 
ihu ohne VerSnderung dariiber abdeslilliren. Indefs uber- 
zielit sich das hineingcbrachte Kaliuin dennoch init eini- 
gem Gasblgschen , die beim Siedeo zuzunehrnen scheinen. 
Es wurde ein Apparat vorgerichtet, um dieses Gas uber 
Wasser in einer gradairteii Riibre aufzufangen. In der 
That sammelten sich in der Riihre nach zwei bis drei 
Tagen 13 C. C. Gas, wclches sich als ein Geiiienge von 
reinern Wasserstoffgas mit Stickstoff auswies. W u r d e  
der 'Ipparat mit ganz trockuem Quecksilber gesperrt, so 
erbielt inan selbst in acht Tagen nicht mehr als 0,007 
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Mcfer  Gas , wclches ebeufalls Wasserstoffgas war. Man 
sicht also, dafs die Erzeuguug des Wasserstoffgascs von 
dcm Wasscrdampf herriihrte, d e s w  Verbreitung in dem 
init Wasser gespcrrtcn Apparate nicht verhindert werdeu 
I;aon,* und d a k  also d i e m  Chlorkohleostoff nicht zer- 
setzt wird. 

In dem Dampf desselben erhifzt, entziindet sich aber 
das Kalium mit einer Explosion, es bildet sich Chlorka- 
lium, und cs wird Kolile abgesetzt. 

Durch PtzGnde Alkalien wird er nicht zerlegt oder 
vcrzndert. Mali ivird es sehr unniihig fiiideu, dafs dar- 
iiber noch besondere \7ersuclie angestellt worden sind, 
da  man weifs, dafs er nur durch Hiilfe von dieseu Kiir- 
per0 aus  dem Chloral entstebt. 

Weiugeist uod hether lijsen ihn leicht auf; aas, der 
AnC1i)suog i n  Weingeist wird er zum l'heil durch W a s -  
ser niedergeschlagcn. Er ist fcruer ein At~fli)sungsmittel 
fur Phosphor , Schwcfel und Jod,  welche KOrper keine 
zersetzeude Wirkung auf ibn aosijben. 

Dieser flussige Chlorkohleostoff besitzt mit den aoa- 
logcn Verbiodungen des Jods  und Broins eioe so grohe 
Aehnliclikeit in allcn ihrcn Eigenschafteo, dals icli 'eine 
gleiche Zlisarnmensetzuug dieser lelzteren fur sehr wahr- 
scheinlich halte. 

h m e i s e n s i u r e. 

Das andere Zersctzungsproduct des Chlorals diirch 
Plzende .4lkalieu ist,  wie ich erwahot habe, cine orga- 
oischc S5ore; welche in Vercindung der angeTvandten 
Base aufgeliist bleibt. 

Wendet  mau zur Zersetzung dcs Chlorals Barythy- 
drat a n ,  so schliigt man den ilberschiissigen Daryt, nach- 
dein der gcbildete Clilorkohlcnstoff durch Dcstillatioo ent- 
fcmt ist , durch einen Stroin liohleos8ure aieder, erhitzt 
die g a p e  Masse zum Siedcn, UUI dcn aufgelosteii koh- 
lensnuren Baryt abzuscheidco, liltrirt uod dampft zur Kry- 
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stallisation ab. Man erhalt sehr wohl ausgebildete Kry- 
stalle, die mit Chlorbaryuin gemengt sind. 

W e n n  man diescs Salz mit verdiinnter Schwefelstiure 
destillirt, so erhalt man eirie saure Flussigkeit, welche 
alle Eigenschaften der verdiinnten Ameisensgure besitzt. 

Wendet  man etwas weniger Schwefelsaure a n ,  als 
zur vollstandigen Zersetziing des Salzes gehart, so ist sie 
zugleicli ganz frei von Salzshure. 

Erhitzt man diese saure Fliissigkeit mit rothem Queck- 
silberoxyd, so wird dieses sogleich unter heftigem Auf- 
brausen zu Metal1 rediicirt. Sie bildet init den Basen 
Snlze, welclie, mit concentrirter Sclirvefelsaure erhitzt, rei- 
ncs Kohlenoxydgas lie fern, obne sich dabei zu schw%rzen. 

Icli mufs bei der Charakteristik der Ameisensaure 
eioige uorichtige Thatsachen beriihren, die es niir des- 
balb werth sind, weil sie in einige vorziigliche Handbii- 
cher iibergegangen sind. 

aLiist man nainlicb, nach Gii bel ,  Quecksilberoxyd 
in wiifsriger Ameisensaure auf, so erstarrt die klare Auf- 
losung auf eiiimal zu einer glimuierartigen glsnzenden 
Masse, indem sich das Oxydulsalz in zarten jseitigen SYu- 
len aus der Auflasuog abscheidet. Uiese Kryslalle sind 
nach dem Trocknen grauschwarz, glanzeiid, felt anzufuh- 
len; sie zerfallen beim Stofs in metallisches Quecksil- 
ber und Aineisensiiure; sie liisen sicb in warinein W a s -  
ser ohue FBrbung. Doch setzt dieses bald alies Queck- 
silber als Oxydul und Oxyd ab ,  wahrend reine ,4mei- 
sensaure gelost bleibi. 11 

Man mufs nach dieser Beschreibung erstaunen, wenn 
man erfihrt, dafs dieses sogenanilte aineisensaure Queck- 
silberorydul nichts weiter als Calomel ist, der sich unter 
den angezeigteu Umstsnden stets bildet, im Fall die Amei- 
sensaure salzsaurehaltig ist. 

Bei Anwendung von reiner Ameisensaure hemerkt 
man niemals die Bildung eines weifsen Salzes, diese Er- 
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scheinuog tritt aber sogteich ein, wenn man derselben et- 
was Salzsaure zusetzt. 

W e n d e t  man von dem Gebalt der Arneisensaure an 
Salzsaure den Blick auf die Aualyse der Salze, die Ga- 
be1 mit derselben dargestellt bat, SO mufs man billiger- 
weise noch mehr iiber den bewundernsivurdigeo Grad 
von Geoauigkeit erstaunen, in welchem diese hnalyseo 
mit der theoretischen Zusammensetzung ubereinstimmen. 

Icb babe erwlbnt, dafs die aus Barytsalz durch De- 
stillation erhallene Saure das Quecksilber reducirt, indem 
sie sich in Kohlenslure verwandelt. 

Es ist klar, dafs, wenn durcb Zersetzung des Chlo- 
rals durch Alkalien noch eine andere organische Saure, 
z. B. Essigsaiire, gebildet wurde, diese, nacb Zersetzung 
der  hrneiseosaure, an (2uecksilberoxyd oder Oxydul ge- 
bunden zurtickbleiben miifste. 

Alleio die Fliissigkeit, welche zurijckblieb, reagirte 
nicht sauer , und Scbwefelalkalien zeigten darin keioe 
Spur Quecksilber an. Nur in dem FoII, wo die Saure 
salzsaurebaltig war, entbielt die nach der Zersetzuog der 
Ameisensaiure rikkbleibende Fliissigkeit hircbst geringe 
Spureu von Sublirnat. 

2 us  am m e n  s e t  E U  n g  d e s C h l  o rals.  

Die husmittelung der Zusammensetzung des Cllorals 
bo t  eine grofse Menge von Schwierigkeiteu dar, nicbt in 
Bezug auf die '4nalyse a n  und fur sicb, denn diese lakt  
sich iriit Beachtuog der Vorsichtsinafsregeln, die ich bei 
der  Analyse des ChIorkohlenstoffs auGegeben babe, leicht 
bewerkstelligen, soodern in Betreff der hufgabe, die Zah- 
lenresullate mit deu Zersetzuogsprodiiclen und der theo- 
retiscben Zusain~neiisetzung irt Uebereinstimmung zu brin- 
geu. Diefs hin;, wie inan leicht erachten wird, lediglich 
mit der Reinheit des angewendeten Chlorals zusain~nen; 
alleiu diese Reinheit k o m t e  durch kein anderes Mil tel. 
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als durch die Analyse gepriift merden, so dafs, wenn ir- 
gend eine Operation vorgenommen wurde, welche deu 
Zxeck  hatte, das Chloral von W-asser, Alkohol oder 
anhangender Salzsaure zu befreieo, erst die Analgse Auf- 
schlufs zn geben vermochte, ob dieser Zweck erreicht 
worden war oder nicht. 

Das  Chloral wurdc, wie ich erwahot babe, durch 
Waschen mit Schwefelsiiiire und Destillation iiber Baryt 
vom Wasser ,  Alkobol und anhiingender Salzsiure be- 
freit. Da  die Analyse nicbt befriedigend ausfiel, so mufste 
die gaoze Operation wiederholt merden. Uurch das W a -  
schen mit Schwefelsaure konnte die Salzsaure nicht ent- 
fernt werdeu, und es ist klar, daEs es wohl durch l\ectifi- 
cation iiber Kalk oder Baryt diesen Salzs~uregehalt ver- 
liert, dafur aber auch eine eotsprecbende Meoge von neu- 
gebildetem Wasser aufuimmt, folglich nach der Rectitica- 
tioo iiber Earyt und Kalk nocbmals wit Schmefelslure 
gewaschen und fur sich rectiiicirt werden mufs. 

Auf diese Weise  siod die folgeuden Analysen ent- 
standen, deren Unterschiede in dem eben hngefuhrten 
ihre ErklYrung finden; sie sind in dcr  Reihenfolge zu- 
samrnengestellt, iu der sie gemacbt wurden. 
I. 0,315 Grm. liererten bei 0" und 27" 4"',5 98 C. C.'Gas 

0,5045 lieferten 1,461 Chlorsilber. 
11. 0,2915 - - 1 - 27 4 , 5 8 9  - - 
111. 0,472 Grm. lieferten bei 6O,4 11. 27"7"',3 159 C.C. Gas 
1V. 0,3GO - - - 6 ,4 - 27 8 ,5 120 - - 

1,037 Grm. lieferten 2,925 Chlorsilber. 
V. 0,341 Grm. liefert. b. 7 O  u. 28" 127 C. C. Kohlensjiure 
VI. 0,3265 - - - 4 - 2s  123 - - 

0,947 lieferten 2,679 Chlorsilber. 
Diese Resultate geben fur 100 Theile folgende Zu- 

sauimensetzung : 
I. 11. IIJ. IV. v. VI. 

Kohlenstoff 20,009 16,654 l'i,G36 
Chlor G9,Sti3 71,269 ti9,5ti9 
Sauerstoff 10,12S 12,050 12,595 
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Hieroach Iassen sicb m e h e r e  Forrneln aufitelleo, wel- 
cbe die gefundenen Verhiiltuisse mit geringcn Abweicbun- 
gen wiedergebeu. Die folgende, welcbe nit  den Resul- 
taten dcr beiden lctzten Versuche am besten ubereinstimnit, 
scliierl mir aus einem sogleicb naber entwickelten Grulide 
den vonug zu verdieuen. 

100 Th. 
9 Atolne Koble 687,933 18,37 

12 - Chlor 2655,900 70,09 
4 - Saucrstoff 500,000 11,51 

3843,933 lO0,OO. 
- - .-. - _- - - - - - 

W i e  bereits gesagt, bat das Chloral die Eigenscbaft, 
dafs es, nenn  man es durch Alkalien’zersetzt, uriter Bil- 
dong cines Chlorinetalls giinzlich iii Chlorkohlenstoff und 
Aineiseosiiurc zerfallt. Es war daher von Wichtigkeit zu 
erfahren, iu wclcheui Verhdtnissc der Chlorkohleiistoff 
zur AmeisensYure, oder, mas dasselbe ist, das Chlorme- 
tall zu dem aincisensauren Salz gebildet wird. 

Urn dieses auszumitteln habe ich eine bestimmte 
Menge Chloral mit Aetzbaryt und Wasscr gekocht, den 
Ubersrhiissigen Baryt durch ,einen Strom KohIensZure ent- 
fernt, die Fliissigkeit zum Sieden erbitzt, um deu aufge- 
l6sten kohlensaureu Baryt niedcnuschlagen , und d a m  
filtrirt. Nacli dieser Behandlung blieb also in der Fliis- 
sigkeit Chlorbaryum und ameisensaures Baryt aufgelost; 
sic wurde abgedampft, und der trockiie Riickstand in ei- 
ner Platinschale bis zur Zerstbrung des organischen Sal- 
zes geglbht. Aus der gegliihten Masse, die unverhnder- 
tes Chlorbaryuin und kohlensauren Bargt enthieh, warde 
das erslerc Salz rnit VVnsser ausgezogen und sein Ge- 
wicbt bestimmt. Der ruckbleibende’ kohlensaure Baryt 
wurde ebenfalls in Chlorbaryum verwandelt uud auf die- 
selbe Weise besliinmt. 

4,130 G m .  Chloral lieferte auf diese Art 1,353 Chlor- 
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baryurn. Der  Baryt des ameisensauren Ilaryts, ebenfalls 
in Cblorbaryum verwandelt , betrug 2,920 Grm. 

Das Chlor des CLlorbaryums verhalt sich zu dem 
Chlor des Chlorals =1 : 6, uud die Menge des Rarjums 
im Chlorbaryum zu dein irn ameisensauren Baryt =1:2,25. 

Diescr Versucli, so wenig er auch auf strenge Genauig- 
keit Anspruch niacheri darf, iodem das dazu vcrwendele 
Chloral uicht d l i g  rein war, scheint ink Ilichts desto- 
weniger den Vorgang der Zerselzuiig des Chlorals und 
die Ricbtigkeit der gewahlten Forinel nuf die folgende 
Weise  zu beslaligen. 

Clilornl = 12 Clilor +9  Kohleastoff + i  Sauerst. abzieht 
Chlorklsl.=10 - +4 - 
so bleibeo: 2 Chtor + 5  Kohlenstoff +4 Sanerstoff. 

W e n n  man vom 

- 

Letztere geben, bei der Zersetzung durch Baryt,  1 
Atom Chlo rba rpm ,. und, iiidem zu dein vorhaildcnen 
Sauerstoff iiocb das eiue Atom aus dem Baryt hiuzutrilt, 
5 . A t .  Kohleiioxyd, welche durch die Aufriahme von 2; 
Atomen Wasser in 24 At. AmeisensYure ubergehen, und 
sich mit eiuer andern Portion Baryt verhinden. Dieser 
Theorie geinsfs verhalt sich das Clilor des Chlorbaryuins 
zu dem Chlor des Chlorals =1 : 6, uiid das Baryum des 
Cblorbarjums zu dein. im arneisensauren Baryt = 1 :2& 

Ich habe die Analysen des Chlorals in dein Grade ver- 
vielfaltigt, dals die abweichenden Resultate mich noch jetzt 
in Ungewifssbcit uber die wabre Zusammense~zung lassen. 
Die augefuhrte Forinel habe ich nur  deshalb vorgezogen, 
weil das Verbaltcn ades Clilorals sich . durch keine andere 
befriedigender eotwickeln lerst. Diese 1Jngewifsheit ist 
eine natitrliche FolSe voo der Unmijglichkeit, das walire 
Atouigewicht dieser Kiirper init Sicherheit ausmitreln zu 
k8nneii. Andere W e g e  der hnalyse,  welche die Zeit 
und das Fortschreiteri dcr Wisscnscliaften von selbst her- 
bcifiihreu, werden diese ‘IJngewikheit verringern. 

la Beziehung auf die Bilduog und Zusammensetzung 
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des Cblorals halte ich ea fur sehr wabrscheinlich, dafa 
viele orgaoische Kiirper sich wie der Weir~geist zum Chlor 
verhalten werdeo. Ich habe friiher (diese Anna- 
len ,  Bd. XV S. 569 und 570) micb mit. der Einwirliung 
des Chlors aul  rnehrere organische Sruren beschrfligt, und 
gerunden, dafs concentrirle Essigshre uoter diesen Um- 
standen ein Zerselzungsproduct liefert, welches die Augen 
zu heftigem Thrdnen reizt. Hr. urn a s  wurde dadurch 
veranlafst, roo  seiner Seite, Vcrsuche iiber die Zersetzuiig 
der Essigsaure vermjttelst Chlor anzustellen; er hat dar- 
auf die Bilduilg eiuer besondereo Szure, der Chloroxnl- 
ssure , beschrieben *). W a s  uun diesen Karper betrilli, 
von desseu Analyse uns Herr D u m a s das Detail 
schuldig gebliebeii ist, so sclieint es mir aus meineo eige- 
nen Versuchen nicht zweifelhaft zu seyn, dafs ihm das 
eigeutliche hier erzeugte Product entgangen ist, und dafs 
e r  uns nur wit den Zersetzuogsproducten dieses neuen 
Kbrpers bekaiint gemacht hat. , 

U n t e r s u c h u n g  d e s  d u t c h  Z e r s e t t u n g  d e r  C h i o r a l s  e n t -  

s t e h e n d e n  w e i f s e n  K i i r p e r s .  

Ich habe erwalrnt, dafs beim Verlnischeu dea Cblo- 
rals mit Wasser sich Wartue entwickelt, uod dafs es 
zuerst zii eioem Haufnerk von Krystallen erstarrt, die 
auf weileren Zusatz von Wasser  sich in eine weifse flok- 
kige Substanz verwandeln. Die Erzeuguog 'dieses weifsen 
Kiirpers scheint von besonderen Urnstanden abzuhsngeo. 
Ganz frisch bereitetes Chloral giebt beim Zusatz von Was-  
Her diesen weifsen Kbrper nicht immer. Lafst man es 
aber eiuige Tage steheo, so bleibt die Bilduog desselben 
nie am. 

Versetzt man Chloral mit weniger Wasser,  a h  nb- 
thig ist , urn Krystallisation hervoizubringen , so erstarrt 
eiti Theil davon nach einigen Tagen zu einer weilseo, 
ganz festen Masse. 

*) Dicre Anoalrn, Bd. XX S. 169. 
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Direct erhalt man diesen weifsen Ktirper, weno man 
den mit Chlor gesiittigten Alkohol init concentrirler Schwe- 
fc1s;iure vermengt und eiiiige Stunden in eioetn offeucn 
CefiiCse stchen lnrst. Das abgeschiedene Chloral erstarrt 
in diesem Fall  ganzlich zu ciiier weifsell, festeu, porcel- 
lanartigen Masse. Diefs giebt ein sicheres Millel ab, urn 
zu sehen, ob bei der Bcreitung des Chlorals d ie  Siitli- 
gung des Alkoliols rnit Clrlor erreicht worden ist oder 
nicht. Man verinischt einen hleinen Theil des rilkohols 
mit dem drei - bis vierfaclieu Gewiclite Vitrioliil, und 
ljifst es in einem offcnen Glasr8hrchcn stehen; wird die 
Flussigkeit, die iiber der Schfiefelshure schwimmt, uach 
einigen Stunden nictit fest, so muL man init dem Hiu- 
einleiten des Clilors noch fortfahren. 

Kacli dieseu Verfahruiigsarten dargestellt, wird der 
mcifse Kiirper von uberschussigem Chloral und anhzii- 
gender SchwefelsYure durch anhalteudes Waschen niit 
beilsem Wasscr  befreit, in welchcm es nur in geringer 
Mengc aufloslich ist. 

Diese Substanz trocknet an der Luft zu eineni blen- 
dend weirsen Pulver aus, wclches eineti geringen, aber 
eigentliuinlichen Btherartigen Gerucli besitzt. 

In kaltein W'asser, in siedendern hlkohol und Aefliet 
ist dieser Kiirper unaufliislich; e r  verfliichtigt sich an der 
Luft , wiewohl sebr langsam. Durch Salpetersaure wird 
e r  langsam und unter Aufbrauscn zersetzt. 

Mit concentrirter Schwefelsiiure veriiiischt und de- 
stillirt , geht eine klare, farblose Flussigkeit iiber, welclie 
alle Eigenschaften des Chlorals bcsilzt , aber nach ineh- 
rereii Stunden oder Tagen wieder von selbst weirs und 
fest wird. Bei dieser Destillalion scheint aber cin klei- 
ner Theil zersetzt zu werden, denn die Schwefe1s;iure 
schwarzt sich , uiid das Destillnt entkilt freie Salzsiiure. 
G a m  dieselbe Erscheinung belnerkt man , wenn Chloral, 
mit SchwcfelsYure gemengt , der Uestillation unterworfen 
M ird; die SchwLrzting uud SalzsZurebildung kilt aber nur 

dann 
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&nu ein, wenn alles Chloral Ubergegangen ist, und scheint 
sicb auf den Theil zu beschrhken ,  den die Schwefel- 
sPtjre ai,fgcnoaimen hatte. 

IjestiiIirt inaii den wcifsen Kiirper fur sich, so er- 
bslt man ein dickfliissiges, dem Chloral abnliches Product, 
welcbes nacli eiriiger Zeit wieder weirs und, fcst wird. 

In stzcnden .ilkalien lost e r  sich leicht aof, er wird 
tlavoo vollkotiilncn zereetzt. Untcr den Yroducfcn, nelcbe 
llierbei entstehen , gehart Ameisensaure iind Chlorkohlen- 
stoff; allein ihre Bildung scheint nacb Verhllinifs der 
Coocentration des Alkali's verschieden zu seyn. 13eiia 
Sclimelzen mit Kalihydrilt bemerkt man keinen Chlor- 
kohlenstoff oder sehr wenig; stalt desscn scheiot sicli r in 
anderer Kiirper mi erzeugea; der sich in dean Alkali mit 
briiunlicher Farbe aufliist. In dern Fall, wo sich beisei- 
ner Zersetziiltg durch Stzende AlkaIicn Chlorkohlenstoff 
erzeugt, bleibt die k'liissigkcit klar und far hlos. 

Die .4nalyse liefs sich auf die gewihiliclie Art selir 
leicht Iwwerkstelligen. Das Chlor yu rde  drirch (;ICiliei\ init 
gcbranrrtem Kalk, so wie bei den friilieren hnalgseu, und 
der Wasserstoff und Kohlenstoff durch Verbrennung init 
Kiipferoxyd ausgemillelt: 
0,500 Grm. lieferten 1,360 Chlorsilber =67,102 Proc. 
0,300 - - b. 27" 5"',5 u. 6O,d C. = 100,6 C.C. Gas 

Dee bei dieser Analgse rhkblcibende Kupferoxgd 
in 'Salpetersaure, aufgelilgt 'und. durch salpetersaures; Sil- 
ber gefallt, gab 0,820 Chlorsilbcr =67,102 Cblor. 
0,100 Grm. liefert. aufserd. bei 7" u. 27"',7 134 C. C. Gas. 

Diesclbe Quantitat gab in einer dritten Analyse das 
ntllnliche Resultat. 

Bei den zwei lelzfen Aoalysen wurden bei jeder 
0,042 Grm. Wasser erhalten =10,5 Proc. 

Der rveifse Kdrper, der zu den beiden ersten ..3oa- 
lysen verwendet wurde, war aua Chloral, welches weirs 
und [rub geworden war, durch Wasser erlialteo worden. 
Bei dcr dritten war er aus deln durch Chlor zersetzteu 

Aonsl. d.  Physik. Bd. 100.St.2. J. 1832. St.2. 18 
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Alkohol direct durcb Vermischiing desselben mit Schwe- 
felssure uod St ellenlassen gefi oiiiien. 

Auf 100 Theile berechnet, ertralt maw 

17,686 17W3 Kohlenstoff 
67,102 67,102 Clilor 
1,166 1,166 Wassersto If 

14,046 14,129 Sauerstoff. 

I. 11. IIr. 

Diese Aiialysen lassen sich mit zwei  Formeln in 
Uebereinstimmuug bringen. Die Versuche, die ich zur 
Bewatrrheitung der einen oder andern angestellt habe, 
\Taren oicbt entscbeidead genug, urn einer davon deu 
Vorzug zu gcben. 

Nnch der Forinel: C 1 ' z C g 0 ' + 2 0 H 2 ,  erbalt man 
iti 100 l'heileu: 

17,83 Kohlenstoff 
66,91 Chlor 
0,62 M'aseersloff 

14,64 Sauerstoff. 
Nacb der Formel: Chl' C3 O2 Hz, erbalt man: 

17,260 C. 
66,709 
0,94 

1-1,98. 
Mit der ersteren stintmt der  gefundeoe Wasserstoff- 

gehalt nicbt uberein, denn dieser betriigt beiuahe das Zwei- 
fache. Dieser Wasserstoffgebalt ist jedocb in allen Piillen 
geringer, als ibu die hualyse angiebt, deoo zu dcm erhal- 
teiien Wasser i s t  noch das hygroscopiscbe Wasser des 
Kupfcroxq-ds hiuzugekoinmen. Uieselbe Quantitat Kupfer- 
oxyd,aof dieselbe Weise wie bei eincr orgaoischeii Analyse 
behandelt, liefertc 0,015 Grin. hygroscopisches Wasser. 

Zielit inao diese 15 Milligrtn. von den erhalteneii 42 
Milligrammen ab ,  so erlialt i m n  fur I00 Theile 0,i5 
Wasserstoff (so \vie 14,461 und 14,515 Sauerstoff). 
Uiese Quantitat Wasserstoff ist immer nocli griilser als 
die theoretischr: Zusammensetzuog angiebt. 
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W i r e  diese Formel filr das AtomenverhgltniCs dcs 
yveifsen KBrpers richfig, 80 ware e r  als eio, wahrschein- 
]ich den Krystallen isoinerisches Hydrat des Cblorals mit 
1 Atolne Wasser zu betrachten. 

der zweitcn Formel wl re  die Bildung des wei- 
{sen KBrpers mit einer ganzlichen Zerselzung des Chlorals 
VerkoGplt. In der That reagirte das Chloral sauer, aus 
welchcin er sich gebildct halte; alleio das Wasser,  wo- 
mit der weifse K6rper gercaschen wird, besitzt oder er- 
belt selbst eine satire Reaction, rind verliert sie nicht, 
aucli wenn das Waschen noch SO lange fortgesetzt wird. 
&rch das Wasser scheint e r  deuinach zersetzt zu wer- 
den; es ist aber auch moglich, dafs ihm diese Reaction 
angehlirt. 

O e l  d e s  B l b i l d e n d e n  Gases.  

Ohne bei der bekannten Bereitungsart des Oels zu 
verneilen, bemerke ich blofs, dafs es durch trocknes 
Zusammenbringen von Chlor mit Blbildendern Gas darge- 
stellt wurde. Man M e t e  das  iilbildende Gas zuvor durcli 
ein Gefzfs, welches mit slarker Kalilauge angefiillt war, 
lim die beigeinischte schrveflige Saure hinwegzunebmen. 
Bei der Vereinigung beider Gasarlen bemerkt man die 
Bildung von einer nicht unbetrachtlichen Menge Clilor- 
wasserstolfsaure. 

Ich habe friiher ( G e i g e r  und L i e b i g ’ s  Magazin, 
Bd. XXXlV S. 49) einige Versuche uber dieseo Kbrper 
angestellt , und dabei gefunden, d d s  sich gleiche Volu- 
mina dieser Gnse verdicbten, so n i e  man es scbon lsngst 
aogenoininen batte; ich babe dabei bemerkt, daCs das 
Wasser,  iiber welchem die Verbindung vor sich ging, 
schwach sauer wird; ich habe dainals die eneugte Salz- 
saure dem Aetherdainpf zugeschrieben, welcher das albil. 
den& Gas stets begleitet. Das Oel ist gelhlich oder grua 
gefarbt; es ist aber in diesem Zastande nicht rein, son- 
dern es enthalt zwei Verbindungen, wovon die eine durch 

18 * 
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heifses Wasser ,  durcli Kali und Schwefelsaure zerselzt 
wird, wiihrend die anderc von diesen Substanzen keiue 
Verauderung erleidet. 

W e n n  man diescs uiireine Oel  mit Wasser  abwascbt, 
uud dieses Wasser rnit Kali erhitzt, so nimmt es eiae 
braunliche Fa rbe  an ,  gerade SO wie das Waschwasser 
des sogenannte,n schweren SalzYthers, our ist die Farbc 
heller. 

Durch Kali wird das ungereinigte Oel  ebenfalls braun, 
durch Schwefelslure wird es s chwan  und stiifst Diimpfc 
vod Chlorwasserstoffsaure aus. Uestillirt man das un- 
reine Oel mit vie1 Wasser ,  so verschwindet etwa der 
vierte Theil davoti; das wafsrige Destillat entlialt eine 
Menge freier Salzsaure und Essigather, der  iilige Khrpcr, 
welcher uberdestillirt, wird aber von  Kali uicht weiter 
veriiodert. Ich habe den iiligen Kbrper, so wie er durcli 
Destillation des uureincn Oels lnit Wasser gewonneii 
wird, mit concentrirter Kalilauge, und alsdann mit W a s -  
ser SO lange gewaschen, bis es vollkommen klar und 
durcbsichtig wurde. Bei dem Behaudeln wit Kali wird 
es olinlich triibe und undurchsichtig. 

Es wurde alsdann vermittelst einer Pipette von dem 
dariiber schwimioeuden Wasser getrennt und mit deui 
secbs- bis achtfachen Volumen Vitriol61 gemeugt. Bei 
der Destillatioii dieses Gemenges bcmerkte man eine ge- 
ringe Entwicklung von Salzssure, uiid die Sehmefelssiire 
braunte sich; es wurde deshalb mit Kali utid Wasser  
aufs Xeue gewaschen, und, urn es vollkornmen rein zu 
erhalten, rnit Vitrioldl vermischt und darubcr abgezogea. 

Bei dieser zweiten Destillation blieb das Oe l  -und 
dae Vitrioliil wasserhell, und man beuierkte keine Spur 
von Salzsiiure. 

111 diesem reinen Zustaiide besitzt das Oel  ein spc- 
cifisches Gewicht von 1,217 bei 18" C.; sein Siedpuukt 
ist S2",4. 

In Bezichung auf die Bestimlvung des Sicdpunkts 
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dieser Fliissigkeit habe ich cine au f fahnde  Beobacbtuog 
gcmaclit. Die angegebene Temperatur i s t  nSinlich erbal- 
ten worden, indein man das reine wasserfreie Oel  in ei- 
nem trocknen Glasgefalse, in welcbes mau noch eioige 
StGcke Platjndraht gcbracht hatte, erhitzte. Da das Oe l  
durch Erhitzen mit Wasser  keine Veriinderung erleidet, 
80 schien eio Wassergehnlt Iiierbei ganz gleichgiiltig zu 
seyn. W e n n  man aber das Oel init Wasser iibcrgiefst, 
uod dieses alsdanii bis zurn starken Sieden des Oels, 
vvelcbes dario berumschwirnint, erhitzt, so steigt die Tem- 
peratiir nic hGher als 75’,66 c. 

Ich habe dieselbe Erfahrun;: bei der Bestimmung des 
Siedp un kt es des e r n  Pbnt en C l h k  olilens I o ffs geoiacb t. 
Dieser Kiirper siedet bei 60”,8 bei 28” B.; wenn man 
ihn  aber init Wasser vermengt zum Sieden bringt, so ist 
die Temperatur nicbt htiher als 57O,3. I)em Geruch und 
den iibrigeu Eigeoscbaften des Oels nach, habe ich, nach 
de r  Kenntnifs von der Zusarnmeosetzuiig des Chlorkoh- 
lenstoffs, geglaubt, dafs es ruit deiiiselben identisch sey; 
allein es ist aucb von diesem in seiner Zusammensetzung 
noch aufserdem verschieden. 

W i e  inan weifs, erhVlt Inan, nach W i ) h l e r ’ s  Ver- 
suchen, ebenfalls diesen Kiirper, wenn Glbildeiides Gas 
mit melireren Chloricien, narnentlich init dem von H. Rose 
eritdeckten hnliinoosaperchlorid, zusainiiieiibringt. Da nach 
dieser Bereituogsart sich ebenfalls der erwiihnte Chlorkoh- 
lenstorf bildeii konnte, wid dieser leicht init dem O e l  
cles iAbildendcn Gases verwecbselt wcrden kann, so schien 
es wichtig genug, tlurch neue Versuche dnruber zu ent- 
schciden. V7 i, h I e r f a i d  nun bei Wiedcrholung seiner 
Versuche, dafs der Kiirper, der Iiier entsteht, mit dem 
Oel  vollkoiirir~c~~ gleiclie Eigenschaften besitzt. 

bas Oel Idl’st sich feicht entzunden nnd brennt mit 
gelbticliu eifsscr Flniiiriie, dereii uoterer Saum grun ge- 
fiirbt ist. 

\Venn man in eiucr trocknen Glasrohre Kalium niit 
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dem O e l  iibergiefst, so entwickeln sich best'indig Gas- 
blascn ; bei scliwachem Erwarrncn niinmt die Gasentwick- 
lung zu ,  das Kaliurn blaht sich pliitzlich zu seinern viel- 
fachen Volumen auf, und verwandelt sich in eiue weitse 
porbse Masse, von vvelcher alles iibrige Oel, wie von 
eiuein Schwarnm eingesaiigt wird. 

Das sich entwickeliide Gas braunte mit triiber Flamme, 
welche, wahrscheinlich VOR beigemischtein Oel, einen grii- 
nen Saum hatte; das Gas,  was sich bei gewiihiilicher 
Teinperatur entwickelte, war niclit leuchtend, es branute 
mit einer blassen, reiu grunen Flamme. Auch das Gas, 
welches bei Erwarioang sich zuletzt entwickelt, war nicht 
leuchlend und die Flarnme grun gefarbt. 

Das beiin Erwsrmen Entwickelte wird zurn Theil 
durch Chlor verdichtet, es scbeint dernnnch ein Gciiieuge 
VOII olbildendem Gas und Wassersloffgas zu seyn. 

Uebergielst man die ruckbleibeiide por6se Masse mit 
Wasser ,  so scheidet sich, indem das Clilorkalium aufge- 
I&t wird, der griifste Theil des Oels nieder ab ,  es ist 
aber undurchsichtig und weirs. Auch weun eio grolser 
Ueberschuk von Kalium genommen wird, so dafs die 
ruckbleibende Masse sich niit Waseer eutzundet, SO bleibt 
nichts destoweniger ein grofser Tlieil des Oels uiizersetzt 
zuruck. Wenii das Gas,  welches sich beim Erwiirmen 
des Oels mit Kalium entnickelt , reiiies iAbildeudes Gas 
ware, so liegt die Idee sehr nahe, diesen Versuch als 
ein Mittel zur Analyse des Oels zn benutzeu. Bei 
naherer Berucksichtigung aller Umstaude uberzerigt mail 
sich aber bald, dafs dieser Versuch nicbts lehren wiirde. 

Die Zusammensetzuug des Oels mag seyn wie sie 
will, so mufs man iminer zugeben, dafs Cblor und olbil- 
dendes Gas darin enthalten sind. 

W e n n  inan null Kalium damit zusammenbringt, SO 
wird sich eine Quantilat Gas entwickeln, die dem VO- 
lurn des Wasserstoffs geoan gleich ist, den das Kalium 
aus Wasser  entbinden wurde. 
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m c b  eine andere Verbindung, 
gIeichvieI in welcliem Verh;Sltnifs, enthalt, z. B. irgend 
eine Verbindung von C h h  mit Kohlenstoff, die durch 
Kalium niclit zersetzt Mird, 60 wird cine bestimmte &nge 
VOD Kalium nichts destoweniger ein und dasselbe velum 
(;as aus der durch Knlium zersetzbaren Verbindung eat- 
wickeln. Man niuEs bei diesem Versuche wohl beriick- 
sichtigen, dafs man getwungen is&, stets einen Ueber- 
schufs von Oel anzuweiiden, weil, wenii Kalium zuriick- 
bleibt, die Voluinina des Gases niclit vergleichbar siud. 

Ich habe deshalb auf diese Controlle verzichten mus- 
sea. D e r  Chlorgchalt des Ocls wurde, wie bei deti frii- 
bereri Verbindungen, und der Kohlenstoff uud Wasser- 
stoff durch Verbreuoung mit Kupferoxyd auf die gevvilho- 
liche Art bestimmt. 

0,951 Grm. lieferten 2,748 Chlorsilber =71,33 Proc. 
Cblor. 
1. 0,335Grm. liefert. bei 27y9"',3 u. 8O,6= 158 C. C. Gas 
11. 0,3215 - - - 27 9 , 3  - 7 =139 - - 

W e n n  aber das 

111. 0,211 - - - 27 4 - 2 =92,8 - - 
IV. 0,1545 - - - 2 7 4  - 1  =67 - - 

Bei der dritten und vierten &4nalyse wurden bei der 
ersten 0,051 Grm., uud bei der aoderu 0,0G9 Grm. Was-  
ser erhalien. 

Zulelzt wurde, urn die Quantitat des erzeugten Was- 
sers mit grbkerer Genauigkeit bestinmen zu konneo, 0,502 
Gramm Oel mit Kupferoxyd verbrennt und 0,170 Grm. 
Wasser  erbalten. 

Nach diesen Analysen ist erhalten worden fur 100 
Theile: 

Kohleostoff. Warserstoff. 

1. 23,4136 111. 3,6785 
11. 22,S773 IV. 3,6677 
Il l .  23,32 V. 3,7628. 
iV. 23,7433 

l t ~  Mitre1 hat inen demnacb 3,70 Proc. Wassersloff 
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erbalten. Nnch der gewbhnlichen Ansicht besteht aber 
diese Verbindung aus gleicheii Atomcn Clilor und Koli- 
le1iwasserstoff, und moo h%tte yon 100 T h .  4,02 Was- 
scrsloff erhelteo mussen. Man kann bier eiuwerfen, dafs 
der Unterschied yon' 3,7O uud 4,02 oicht grofs sey, und 
leicht in einem FehIer in der Analyse Iiegen k ihne ;  alleiu 
diese Zahl wurde durch drei ubereinstilnmende Versuche 
erhalteo, und man mufs erwzgen, dab ,  der Natur dieser 
bnalysea iiach, wenu das Oel  4 Proc. Wasscrstoff in 
der That  entlialt, man 4 uud ciuen Bruchtheil mehr hzttc 
erhalteu miisseii. 

Das Kupferoxyd , womit die Verbrennung bew erk- 
stelligt n i r d ,  kanu in die Rohre iiicbt heirs eingefullt 
werden, m e i l  Gie Kugel, worin die Flussigkeit eingeschlos- 
sen ist, offen bIeibt, es ist milhin klar, dafs zu dem Was-  
ser, t i  elclies die Verbrcnniiog des Wasserstoffs liefert, 
noch dasjcnige Wasser hiozuhomint, welclics das Kupfer- 
oxyd wYlirend seincs Erknlteiis angezogen hntte. W e n n  
man aber in diesem Fall auch annimmt, dafs das Ku- 
pferoxyd absolut wasserfrei gewesen sey, so wiiren immer 
noch 15 Milligrin. vcrloreu gegangen; diefs halte ich durch- 
ous nicht fur wahrscheinlich, da  man, wie bemerkt, we- 
aigsf ens 30 Milligrammen Wasser auf 0,502 Grm. anstatt 
0,170, nainlicb 0,200 Grin. hztfe meiir erhalten miissen, 
n e n n  das Ocl 4 Proc. Wasserstoff in  der That enthielte. 

Wenn  man bei dem Wagen der Chlorcalcium-Rilhre, 
worin das Wasser aufgefangen worden ist, niclit aof den 
Umstand Riicksicht niinint , dafs es nach vorhergegange- 
ner Verbrennung n i t  I i oh lensh re  angefullt ist, so wird 
mau iminer eiu unrichtiges Kesultat crhalten, man darf 
nie versiiumen das Chlorcalcium-Rohrchen von der Koh- 
lens5ure zu entlecreii, indem maii init dem Muode atino- 
spkiriselie tu f t  hihdurchzieht. 

I3etrachtungen anderer Art gebeo dieser Analyse noch 
einen hbheren Grad von Wahrscheiiilichkcit. Es ist n h -  
lich gcwifs, dals bei der Eiurvirkung des Chlors auf das 
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Blbildende Gas Chlorwasserstoffsaure gebildet wird; es 
ist hierbei ganz gleich$iltig, ob man die Gase wasserfrei 
oder wasserhaltig mit eiuander mischt ; man kano diese 
SalUaure detn Aetherdampfe zuschreiben , welcher das 
Gas stets begleilet: ich habe es auch friiher gethan, allein 
bei ngherer Betrachtung hat inan keineo Grund aozuneh- 
men, dafs der Aetherdainpf leichter als das Blhildcnde 
Gas vom Chlor zersetzt yerde. 

Icb habe gegen diese Zusammensetzung des Oels noch 
einen atidern sehr wiclitigen Einwurf zu macheu, d i e t  
ist die lehrreiche Erfabrung, welche Mi  t s c h e r I i c h ge- 
macht hat, dafs es bei Gegenwart von Wasser und Son- 
nenlicht in SalzsSure und Essigsther zersetzt wird *). 

Diese Erfahruog ist richtig, wenn sic auf das unge- 
reinigte Oel bezogeri wird; denn man erhalt diese Pro- 
ducte niclit nur durch die Einivirkring des Sonnenlichts, 
sondern geradezu, wenn ma0 es mit Wasser  destillirt. 

Vollkoininen reines Oel wird aber durch Destilla- 
lion mit Wasser niclit im Geringsten zersetzt, auch liabe 
ich bei der Aussetzung mit Wasser an das Soiinenlicht 
nicht bemerkt, dafs das Wasser  eine saure Reaction ao- 
gcuommen hiitte. 

Dieser Versuch wurde freilicli im Win te r  angestellt, 
gehart aher dazu noch Sominerwarme, so hat man das 
Sonnenlicht uicht nathig. Ich glaube uberhaupt,. dafs die 
r3thselhaften Wirkungen des Soonenlichts, die lebendcn 
organischen Wesen  hierbei ausgeschlossen, sich ohne Aus- 
nahme auf Wirinepliiinornene reducircn lasseo. Es ist 
mir begegnet, dafs Flaschen, die mit Chlor und Was- 
serstoff angefullt warcn, in der warmen Hand explodirt 
sind, an Orteo, wo liein Lichtstrahl darauf fallen koiinte. 
Icfi will noch eine andere Stutze fiir diesen Satz an- 
fiihreo. 

Jedermann weifs, dafs wenn Chlor durch das ge- 

* )  Diese Annalen, Bd. XIV (90) S. 538. 



B2 
wifbnliche Oel  im Sonneelicht geleitet wpird, man Salz- 
s lure  untl festen Chlorkohlenstoff erhalt. 

Man kann diesen Kbrper aber eben so leicht gewin- 
nen, wenn man das ungercinigte Oel mit Cblor, ssttigt, 
nnd es dabei besandig seinein Siedpuukt nahe halt. Mit 
dem Hineinleiten des Chlors fahrt man so- lange fort, bis 
sich keine Salzszure mehr entwickelt. 
. Man erbalt eine bedeutende Quantitat festeu Chlor- 
kohlenstoff, der~  aus dcr Fliissigkeit beim Erkalten her- 
auskrystallisirt, sie enthalt aber noch eine grolse Menge 
davon anfgelbst, die wan durch starkes Abkiihlen abschei- 
den kann; es ist rnir aber nie gelongen, alles Oe l  in fe- 
slen Chlorkohlenstoff zu verwandeln, man sieht davou 
den Grucid nicht ein, wenn es eine gleiclifijrmige Vcr- 
bindung ist, wie man gewiihnlicb annimmt. 

Es fd l t  mir so scliwer, wie jedeni hndern, sich Ton 
einer einfacheu Vorstellungsweise, an die man einmal 
gevriihnt ist, loszureifsen; ich habe mir wenigstens alle 
Miihe gegeben, meiue eigenen Versuche zu niderlegeu, 
wiewolil ohnc Erfolg. 

Nacli der ernatinten Annlyse Itifst sich das Oel  des 
Blbildenden Gases als eine Verbindung von 1 Atom des 
bcscliriebenen Cblorkoblenstoffs rnit einer aadern Substrnz 
bctrachten, die aus 3 At. Cbfornasserstoffsaure und 6 At. 
dbildendem Gas besteht. Das VerIisllniCs seiner Ele- 
mente wiirde demnacb seyn: 

8 At. Kohlenst. 
8 - Chlor 

1 At. Chiorkohlst. =ChlS+C2 
=3 - Salzslure =ChI3-+ H 3  

C6+H'2 

Cb18 C8 H L s  

In dieser Formel ist lnir nichts unaogenehmer, als 
daCs d e r  oft citirtc Chlorkohlenstoff wieder darin figuri- 
ren mi& 

1 15 - Wasserst. 6 - iilbild. Gas = 



C h l o r  u n d  h e t h e r .  

Bei den Versuchen iiber die obigen KGrper, welche 
durch die Einwirkuog des Cblors auf Alkohol und Schwe- 
felatber entsteheo, mufs ich mich mit dem allgemeinen 
l\esuItate begoiigen, dafs sie weder unter sicb, nocli ulit 
dein Oel  des albildenden Gases hinsichtlich ihrer Zusam- 
mensetzung in Beziehung stehen. I 

Wahreud dieser Arbeit sind mir iiamlich von Hrn. 
D u ma a analytiscbe Resultate einer ganz gleicben Arbeit, 
init wclcher er sich bescbiftigt, brieflicli uiitgetheilt war- 
den. D iek  mufs mich naturlich abliallen, meiuein ausge- 
zeichneten Freunde, dessen ‘l’alente in allen Liindern eine 
so gerechte Anerkennung findcn, vonugreifeu ; ich habe 
desbalb die meinigen zuriickbebalten. 

Die Sgttigung des Aetbers niit Chfor ist eine Ope- 
ration, welche bei gewilholicher Temperatur nicht ausge- 
fiihrt werden kann,  denn es kanii dabei die Entzuudung 
einer jeden Blase Clilorgas in dem sich erwermeiiden 
Aether nicht verniieden werden. Eiii Tbeil davon wird 
ganz zersetzt, so dafs man zuletzt einc scbrvitrze their- 
arlige Masse iibrig behdt. Ich habe das Entziiuden des 
Aethers auf die Weise verringern, aber docb niclit ganz 
verineiden kanueu, dafs ich iliii bis auf zehn Grade un- 
ter dcm Gefrierpunkt des Wassers abkiihlte. 

W e o n  der grafste ‘L’heil des Clilors gesattigt ist, so 
hsrt  die Entziindlichkeit auf; bei dem weiteren Durch- 
leiten des Clilors wurde die Fliissigkeit bis zuin Siedeu 
erwzrmt, und so lange damit fortgefaahren, nls man noch 
Sa1zs;iurebildung bemerkte. 

Das iilartige Product, nachdem es rectificirt wordeo, 
besitzt eineo eigenthuinlicheu aromatischen , dem festen 
Clilorkohleiistolf bhnlichen Geruch, sein specifisches Ge- 
wicht ist 1,611 bei 18’. Es siedet bei 139O C. 

Durch Waschen mit Wasscr niinint sein Volulnen 
iiicht a b ,  eben so wenig drirch Behandlung Init couccii- 
trirler Kalilauge. Mit VitriolGI kalt geschuttelt, schwilnint 
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er oben auf, und wird davon nicht verhder t .  Damit 
destillirt, bemerkt men Salzsaureentwicklung, ein kleiner 
Theil davon wird zerlegt, das Vitriol61 schwant  sich u i ~ d  
das iibrige geht unverandert iiber. 

Vermischt man diese Verbiudung mit einer Adlasung 
von Kali in Alkobol, so entsteht ein starker Niederscblag 
vou Chlorkaliurn, selzt man alsdann vie1 Wasser  binzu, 
so schlsgt sich ein Olartiger Karper von aromatischein 
Geruch nieder, der wahrscheiolicherweise ein neucr Chlor- 
kohlenstoff, ist. 

S c  h w erer  S a 1  z j: t h e r. 

Mit diesem Kamen bezeichuet man gewBhnlicb den 
ijligen Kurper, den nian durcli Destillation init Schwe- 
fclsaure, Braunstein, Kochsalz und Alkohol erhalt, wid 
der zuriickbleibt, oder den man e rhd t ,  wenn Alkobol 
kalt init Cblor gesattigt, init Wasser vermischt und der 
sich abscheidcnde blige Kiirper so lange damit gewaschen 
w i d ,  bis sich niclits mehr davon aufliist. Die freie Sah- 
siiure, welche diesem Kiirper anhiingt, darf nian ihm, ohne 
dafs er versndert wird, durch Kali nicht entzichen; am 
leichtesten befreit man ihn daoon, wenn man ihu mit 
Wasser  verlniscbt und uber feingepulverten Braunstein 
rectificirt. Man erhilt von diescm Kbrper die griifste 
Menge, wenn man den mit Chlor kalt geszttigten Alko- 
hol init seiuem gleichcn Volumen Wasser vermischt, und 
oline den niederfallenden digen Kdrper abzusondero, 
geradezu iiber Eraunstein rectificirt. Man beuierkt da- 
bei eine besonderc Erscbeinung. Der Brauustein scbeint 
sich nsinlich in der sehr sauren Fliissigkeit zii einem dan- 
kelgriinen Liquidurn aufzaliisen, nacb einigen Sccunden 
wird aber das G a m e  hellbraun, es erhitzt sicti, und in 
dem Grade, dars Enlziindung mit rother Flaniuie eintrilt. 
Urn cine Explosion zti vermeiden, mufs man die Relortc 
in kaltes Wasser  stecken, oder deiii Gemenge nach uiid 
nach etwas kaltes Wasser  zusetzen. 

, 
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Bei der Destillation geht zuerst eioe Fliissigkeit nber, 
die reich an Essigather ist, SO d a k  e r  sich abscheiden 
lafst, wenn man sie vorher iiber Chlorqalciurn rectiiicirt 
uud nachher Wasser zuselzt. 

Bei fortgesetzter Destillation erhslt man reinen saure- 
freieu, schwereo Salzather, der vorn Wasser keine wei- 
tere Verznderung erleidet. Sobald aller schwere Salz- 
sther ubergegaogen ist, uberzicht sich der Hals der Re- 
torte und die game iaiiere FlVche der Vorlage mit fei- 
nen durchsicbtigen Nadeln, die in alleii ihren Eigenschaf- 
ten mit dew fcsten Chlorkolilcnstoff ubereiustilnuicu. 
U e s e  Erscheiuung ist nie ausgeblieben. 

Durcb Schwefelszure wird er zersetzt; ich habe die 
o&heren UuistYude dieser Zersetzuug schon fruher mit ei- 
nigen Worten aogedeutet. Vermischt man ihn wit einer 
Auflilsung von Kali in hlkoliol uitd, setzt alsdaiin Was- 
ser 211, so erhalt man den beschriebeuen Chlorkohlen- 
stoff, der sich in tjligen l'ropfen abscheidet. 

Uebergiefst man in einer Ketorte Kaliligdrat wit die- 
sem schwereii Salziither, so erhitzt er  sicli damit sehr 
stark, e r  koiiimt iu heftiges Sieden, und mau crhalt ci- 
nen neuen iiligen Kiirpcr, dessen Eigeiischaften vou de- 
nen des schweren Srtlziitliers sehr verschiedeii siud. 

Der schwere Salziither siedet bei 1 1 2 O ,  doch schien 
mir dieser Siedpuiikt zuweilen einige Grade hgher zu 
seyn; scin spec. Gewicht ist 1,227 bei IS0. 

ber 61ige Kiirper, den man durch Destillation mit 
Kali daraus erhalt, siedet bei 104O, uud sein spec. Ge- 
wiclit ist bei 18" 1,074; das letztcre ist ohue weitere 
Heinigung bestimmt worden. 

C h l u r  u a d  E s s i g g e i r t .  

Ebe  ich den Essiggeist der Behandlung mit Chlor 
unterwarf, schieu es mir von Wichtigkeit zu seyn, seine 
Zusalnmensetziing mit Genauigkeit auszuuiittelo. 

Von dieseln Kiirper haben M a c a i r e  und M a r c e t  
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eine Analyse bckannt gemacht. 
gefunden, dafs er in 100 Theilen ans 

55,30 Kohlenstoff 
S,20 Wasserstoff 
36,50 Sauerstoff 

bestehe; fiber die Rcinheit der zur Verbrennung verwen- 
deten Substanz IsCst sicb kein Urtheil killen, denn sie 
haben weder seinen Siedpunkt, noch specifisches Gewiclit 
angegeben. 

Diese Chemiker baben 

D e ro s n e hat sein spcc. Gewicht zu 0,79 
P r o u s t  - -  - - - 0,88 
C h e n e v i s  - - - - - 0,78 
Troinsdorff  - - - - 0,75 

- 0,82 G m c l i n  - -  - - 
gefunden. Sein Siedpunkt ist nacb 

C h e n e v i r  5 9 O  C. 

Nach den gewiihnlichen Vorschriftcn wird das Pro- 
duct der Destillation von Bleiziicker mit Kali vermischt, 
worauf sich der Essiggeist abscheidet, von dein brenzli- 
chen Oel getrennt, iind entwedcr iiber kohlensaures Kali 
oder iiber Chlorcalcium rectificirt. 

Nach G m e l i n  zieht man das Destillat ijber Kalk- 
brei, und sodann zwei Ma1 zur Vcrharzuog des brenzli- 
cheit Oels pber  chlorigsauren Kalk ab. Die Rectificn- 
tion uber chlorigsauren Kalk mufs man aber durchaus 
vermeiden , weil dicser Kiirper den Essiggeist ganzlich 
zersetzt und ihn mit einein andern Producte verunreinigt. 

Die genaueste Arbeit iiber diesen Korper I ~ on  
M a t e u c c i  in den Amales de chirn. T 46 p. 429 be- 
kaiint geuiacht worden. Seine Versuche haben den An- 
sichteri iiber die Zus~mniensetzung des Essiggeistes eiiie 
gaoz neue Ricblung gegeben. 

M a t e u c c i  hat den Essiggeist, von welchem er aber 
weder den Siedpunkt noch das spec. Gewicht angegebcn, 

nach G m e l i n  56,25 
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einer neuen Analyse unterworfen. Seine Zusammensetzuug 
ist nach M. in 100 Tlieilen: 

6,4039 = 3 Vol. Hydrog. 
59,S600=5 - Carb. 
33,7361=1 - Oryg. 

und er Iafst sich nach ihm betracliten als eine Verbin- 
dung von EssigsSure mit 6 Proportionen (ilbildendem Gas 
oder einem Kdrper, der dieselbe Zusamrnensetzung wie 
dieser Kohleticsasserstoff besitzt. 

*Nach M a i e u c c i  wird der Essiggeist sich selbst 
iiberlassen zersetzt, die Aussetzuirg von  einigen Minuteu 
an die Luft reicht hio, UUI ihn sauer uud niilcbig zu ma- 
chen, es bildet sich Essigszure und eine Substanz von 
blartiger Beschaffenheit. 11 

),&lit Kali und Kalk zersetzt e r  sich ebenfalls in der  
Warme, diese Basen werden in essigsaurc Salze verwan- 
delt, uiid Inan erbrlt dieselbe illartige Substanz. 

8)Durch Chlor wird er in eiaen olartigen Kihper zer- 
setzt, der beim Zusatz von Wasser beiliahe lest wird. 
Das Wasser niuimt Salzstiure und Essigssure auf. M a -  
t e u c c i  halt die durch Chlor erzeogte iilartige Substanz 
fur eine Verbindung votl Kohlenstoff und Wasserstoff, 
analog dew Naphtlialiu oder dem Weiuiil; e r  hat darin 
kein Chlor entdeckeu kilnnen. rn 

Nach diesen Versuchen hatten alle frhheren Dar- 
stellnngsarten keinen Essiggeist, sondern blds den iilar- 
tigeii Kdrper lieferu durfen. 

In diesen Versuchen, von welchen ein ausgezeich- 
Deter  franzosischcr Cbcmiker, der die Analyse des Essig- 
gi?.,i!ili ebenfalls gemacht hatte, sagt: da/s sie nichts zu 
vermuhen UbFrg lassen (Annales de chiin. r. 47 p .  203), 
ist jedes W o r t  ein Irrthuln. 

Ich habe sie mit der griJfsten Behutsainkeit wicder- 
holt, und kann in Wahtheit  die Miiglichkeit nicht be- 
greifen, wie inan zu deiiselben Restiltaten uud Schlijssen 
mit hl a t e u c c i  gelangeii kauo. 
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W e n n  man Bleizucker der trocknen Destillation un- 
terwirft, so erhalt man zuerst mit dem Krystallwasser 
des Salzes etwrrs Essigsiiure. W e n n  man alsdann die 
Vorlnge wechsclt, so geht eiii brennbares, kaum gefirb- 
tes Liquidum iiber , welches schwach sauer reagirt. Es 
wird im Wasserbade ohgezogen, das Destillat mit einem 
gleichen Volumen Wasser vermisclit und auf's Neue recli- 
ficirt. Man setzt der iibergegangenen Flussigkeit auf's 
Neue Wasser  zu und niederholt die Rectification so oft, 
bis die riicksttindige Fliissigkeit durchaus keinen Ge- 
schmack mehr nach brenzlichem Oel  besitzt, und bis das 
Deslillat niclit niehr souer rcagirt. 

Bei jeder neuen Destillation bleibt auf der riickstsn- 
digen Flussigkeit eiii oder mehrere l'ropfen eines cmpy- 
reumetisclien Oels zuriick, welches deu Essiggeist so v i e  
das Fuseliil den Wcingeist stets begleitet und von dem- 
selben nur schwer zu trennen ist. 

Auf dem angegebenen sehr laugweiligen W e g e  ge- 
Iingt, aber diese Trennung von Oel und Essigszure voll- 
kominen, obne dafs man n6lbig hat d a m  ein Alkali an- 
zusenden. Der hier erhaltene Essiggeist mufs noch voin 
Wasser  befreit werden. 

Zu 'diesem Zwecke briogt man ihn in ein gendhuli- 
cbes Propfenglos und setzt Stiicke FOU geschmolzenein 
Chlorcalcium hinzu, SO dafs dieses von der Flussigkeit 
kaum bedeckt ist; man IiiFst es in diesem Zustande ei- 
nige Tage stehen, giefst die Fliissigkeit alsdaun von dein 
Chlorcalcium a b  und rectilicirt sie im Wasserbade iiher 
einer neuen Q u a n t i t l t  dieses Salzes. Man erhilt i1.n als- 
dann von coustantein Siedpunkt. 

Dieser reine Essiggeist siedet bei 55O,6, sein speci- 
fisches Gewicht ist bei ISu 0,7921. 

Sein Geruch ist eigentliiimlich durchdringend; er be- 
sitzt keioe Aehnlichkeit uiit dem des helhers oder Alko- 
hols, hingegen is1 er entfernt der Essigaphta Zhnlich. 

Sein 
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Sein Geschmack ist wie der  aller sehr flUchtigen Sub- 
stanzeo, uod schwer zu beschreiben. 

I m  Wilsser, Alliobd und Aetfier ist er in allen Ver- 
baltnissen aulloslich, e r  enlziindet sicb leicht und brennt 
mit eincr stark leuchtenden Flamme. Bei seinein Ver- 
brennen wird keine .Essigsaure erzeugt. An der Luft  
wird er weder triibe lioch saner; eine Portion, die seit 
mebreren Monaten in eiiiem mit Luft halbgcfullten Ge- 
fiifse steht, ist ganz unverandert geblieben. 

Durcb Alkalien wird er weder in der Hitze, noch 
in der KZlte im Geringsten veriindert; er schwimint auf 
concentrirter Kalilauge, ohne sicb dauiit zu rermiachen. 
Trockues Aetzkali damit erhilzt, bewirkt wedcr die Scbei- 
dung einer iiligcn Substanz, noch sonst eine Flrbuiig 
oder Veranderung. Ich habe iibrigens beinerkt, d a h  cine 
Absorption voii Sauersloff stattfindet, wenn man eioige 
Stiicke Aetzkali mit sebr wcnig Essiggeist in eiiiem mit 
Luft geluiiteii Gefifse,  z. B. in einem Kolben, steheo 
lafst. Verschliefst man den Kolben mit einer gebogenen 
Glasrbhre, die in Wasser  taucht, so steigt das Wasser 
in die Hobe. Diefs belnerkt man aber vorziiglicb our, 
wenn der angewandte Essiggeist nicht ganz rein war, son- 
dern noch brenzliches Oe l  enthielt. 

Der  Essiggeist nahert sich in seinen Eigenschaften 
dem Alkohol dariu, dals e r  sich mit Wasser in alien 
Verbaltnissen mischen IaCst; e r  gleicbt aber darin dem 
Aether, dafs die meisten Salze, die im Alkohol aufl8s- 
lich sind, von demselben nicht aufgenominen werden. 
So lost e r  z. B. keine Spur von Chf6rcafcium auf. Da 
die Alkalien keine Eiiiwirkung auf den Essiggeist ausiiben, 
so kanu man sich derselben ohne weiteres zur Reinigung 
desselben von Ssuren bedieueu. 

Mit conceiitrirter Schwefelsaure miscbt er sich mit 
Wiirmeentwicklung, man erhiilt daraus, wie man wcifs, 
durch Destillation keinen hether; wenn man das Gemenge 

Anna1.d. Physik. Bd. 100.St.2. J. 1832. St. 2. 19 
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beider mit Wasser  vermiscbt und tnit kohlensaurein Ba- 
ryt neutralisirt, so bleibt in der Flussigkeit eia aufliisli 
ches Baryrsalz, ~ahrsclieinlich ~~einschwefelsaarer B?r>-t, 
zurlick; ich habe aber dieses Salz niclit nrlier untersucht. 

Die Aoalyse diescs Kiirpers lafst sich mil Hiilfe des 
von mir beschriebeirotl Apparals mi t  Leichtigkeit ausfiih- 
ren. Das Detail dieser Operation ist zu bekaont, als 
daCs ich es hier wiederbolen durfte. 

1. 0,689 Subst. lieferte 1,330 Kohleus2ure u. 0,555 Wasser  
11. 0,529 - - 1,185 - 0,289 - 
111. 0,793 - - 1,779 - - 0,918 - 

Diese Analysen gaben, auf 100 Theile berechnet : 
1. 11. 111. 

62,498 61,936 62,018 Kohlenstoff 
10,450 10,4GO 10,430 Wasserstoff 
27,041 27,604 27,552 Sauerstoff 

W e n n  loan diese Zablcn auf htorne berechnet, so 
erbalt man fiir die theorelische Zusammensctzuog: 

In 100 Tli. 
3 Atame Kohlenstoff 62,52 
6 - Wassersloff 10,27 
1 - Sauerstoff 27,21. 

W e n n  man sich gefallt diesen Kirrper als eine 211- 
sammensetzu~~g von bekaonlen Verbinduugen zu betrach- 
ten, so hat man hier die W a b l  unter uiehreren, von de- 
lien besouders zwei der  hufinerksamkeit wertb sind. 

Nacli der einen Iakt  sich der  Essiggeist als eine Ver- 
binduug von: 

1 At. Kobleusaure =C+02  
8 - iilbildendem Gas =Cd + H I 6  
1 - Wasser - 0 +I{' 

nacli der andern als cine Zusauit~iensefzuug von: 

- _ _ ~ L _ _  

c9 0 3  H I S  
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1 At. Essigsliire = c + 0 + €16 
8 - 6Ibildciidem Gas =C* + H I 6  

1 - Wasser - 0 + H 2  - 
C'' OQ H24. 

Nach diesen Formeln wart. der Essiggeist dem schwe- 
felsaurehaltigen Weiu61 analog, dessen Zusamrnenselzung 
nur  darin abweicht, dafs es 2 Atonie Ski re  enthalt. 

C3 H 6  0 eiri Atom Kolilensaure 
\Venn man zur Zusammensetziing des Essiggeistes 

addirt C 0 2 ,  so hat man geiiau die Zusain- 

mensetzung C ' H 5 0 3  der EssigSBure. Man kiinnte 
deirinacb die Essigsfiiire als kohlensauren Essiggeisl be- 
trachten, oder bei dcr Zersetzung eiiies essigsaureii Sal- 
zes diirfte oichts als Essiggeist und eiii kohlensaures Salz 
entstehen. 

Man karin sich von dieser Thntsache, welche ich 
fur die Zusaitiinenselzung des Essiggeisres a h  sehr wich- 
tig betrachte, leicht uberzeugen, wenu man zur Darstel- 
lung desselben ein Salz wdi l t ,  dessen Base nicht redu- 
cirbar is t  

Wenn man z. 13. sehr reinen iiiid sehr trocknen 
essigsauren Baryt der Destillation unterwirft, so erhGlt 
man ein ganz ungefarbtes J..)esiillat, welches ganzlich aus 
Essiggeist bestelit und Lackinrispapier iiicht r6thet. Der  
Rucltstand ist kohlensaurer Iiaryt, welcber durch eine 
Spur Kohle weilagrau gefsrbt ist. 

Treibt inan dcn Essiggeist durch eine gliibcnde Riihre, 
6 0  erb&lt inan eirie Menge brenzliches Oel, welcbes alle 
Eigenschaften von dein enipyreutnatischen Oe l  besilzt, das 
den Essiggeist begleitet: es setzt sic'h in der Rlilire Kolile 
ab, uiid es erzeugt sich dabei etwas Wasser. M a n  kaiin 
deuinacb nicht damn zwcifeln, dafs dieses Oel  und die 
Kolile durch Zerselzring des Essiggeistes eutstelit, uiid 

nicht der Zcrsetzung der Essigshre aogelilirt. 
B e r z e l i u s ,  eben so bewundenistiurtlig in seineii 

19 'x. 

- c--- 
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Arbeiten wie in seinen Sclrliissen, sagt in seinem Lehr- 
buche, deutscbe Aosgabe, 2. Bd. S.  819, bei der Berei- 
tung des Bleiweirses: >J W i e  der Essig dabei rvirkt, ist 
aicht hinreichend ausgemittelt. Versuche , die in diescn 
letzteren Jaliren iin Grorsen angestellt worden sind, ba- 
ben gezeigt, dafs, je besser die Luft ausgeschlossen wird, 
desto schihier das Bleitreis ausfdlt; inan hat also Ursa- 
cbe zu verinuIhen, d a k  der Essig sowohl den Sailerstoff 
als die Kohlciis5ure fur das Bleiweis liefert, fvobei er 
oerrniithlich in dieselbe alherartke Fliissigkeit ucrwan- 
dell wird, die man erhall, wenn essigsaure Me&allsnIze 
desiillirl werden. f, W a s  das Letztere betrifft, so wird 
diese Verinuthung durch die Zusaminensetzuug des Essig- 
geisles selir wahrscheinlich. 

Erhitzt man den Essiggeist mit einer Auflbsung vou 
chlorigsaurein Kalk ,  SO entsleht in dcr Flussigkeit bei 
schwachein ErwPrmen eiti starker Niederschlag vou koh- 
lensaurem Kalk, und cs geht bei der Destillation ein iil- 
artiger Kbrper iiber, welcher mit dem beschriebenen Chor- 
kohleiis!oll identisch ist. 

Leitet man dorch Essiggeist trocknes Chlorgas, so 
wird dieses unter Erwarinung in Meiige vetscbluclit, es 
eiitwickelt sich bierbei durchaus nichts \vie salzsaures Gas. 
Das Aiischen der Fliissigkeit verindert sich nicht; und 
weirti der Essiggeist wasserhaltig war, siebt man, daL  sich 
die Flussigkeit in zwei Schichten theilt. 

Sobaltl die Absorption sicli verininderte, wiirde die 
Flussigkeit e r w h n t  und bestsudig dem Siedpunkte nalie 
gelidten, wshretid fortwtihrend so lange Chlor durchge- 
leitct wurde, bis sich keiiie Salzsaure mehr bildete. 

Die ruckbleibeude, scliwere , ijlartige Flussigkeit ist 
im Wasser nicht aufliislich, dieses uiinmt nor eiiie ltlcinc 
Quatititat Salzsaurc auf ,  die dem Korper noch aiih#iigt. 

Sie besitzt anfiinglich einen gcmischten, dem festen 
Chforkohletistoff und dem Oel des iilbildenden Gases 
&hulichen Geruch; dieser wird aber in einigen Augcn- 
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blickeo so durclidringend, dal$ man beinabe die Besio- 
nuog verliert. Die Augen werden dabei 211 heftigem Thra- 
nen gereizt. 

Sein spec. Gewicbf ist 1,331 bei 1S0; seinen Sied- 
punkt' habe ich nichl bestimmt. 

Dorch Vitrioliil und Aclzliali wird dieser Karper 
in der Kalte nicht zerselzl'; in der W'iirine schcinen hio- 
gegcli durch dicse Substaozeu eigeolhiimliche Producte 
zu entsteben. 

M a t e  u c c i  hat io dein drirch Clilor entstehenden 
Karper diesen Bestandlheil nicht aacbwciseo killinen. 
Die folgende Annlyse hat kein aoderes Interesse, als dafs 
sie den Cblorgeholt aufser Zbreifel setzt. 

0,392 Grin. dieses Kilrpers lieferten, nach der oft 
erwahiiten Methode, uber gliihendeo Kalk geteitet, 0,936 
CLlorsil ber. 

0,203 Grin. lieferteo ferner bei - l0,2 und 27" 6"' 
107,2 C. C. Koblensiiure. Uicsetbe QuauWit gab 0,053 
Wasser. Diefs giebt iii  100 TheilerJ: 

52,6 Cblor 
28,O Koble 

16,6 Sauerstoff. 
2,s Wasserstoff 

__ 

In der folgenden Tabelle babe icb den Siedpunkt 
und das specifische Gewicht der in dieser Abhaudlung 
erwiihiiteo Kihper zur leichlereu Uebersicht oochlnals zu- 
sammengestellt. 

C.lilorhoblensloff . . . . . . 60",9 1,4SO bei lSo 

Oel dcs olbildendcn Gases . . 83 ,d 1,217 - - 
Sclinerer S a l ~ i ~ l i e r  . . . . . 112 1,227 - - 
Mif ~~tlidcs~tll ir~.schrrcr.SalzS~l~er 101 1,047 - - 
Clilorverbiiidung aus dem Aether 139 1,611 - - 

Siedpunkt .  Spec. Gew. 

Chloral . . . . . . . . . 94 ,J 1,502 - - 

Chlorverbiudung aus d. Essiggeist 1,331 - - 



N a c h s c h r i f t. 

I n  dem Augenblicke, als ich iin Begriff stand obige 
Abhaiidlung an Prof. P o  S g e  II d o  r f f einzusenden, erhielt 
ich das Octoberheft 1831 der Amales de chimie el de 
physz'pe. Dasselbe enllitilt zwei hbhaodlungcn, die eirie 
von S o u b e i r a n ,  die audere von D u m a s ,  ~.elcfie beide 
mit meiuer Arbeit in selir naher Bezicliuiig steheo. OL- 
gleich diese beiden Clieiniker Resultate erbalten baben, 
die von den lneinigen sehr verschieden siiid, so bat inich 
dieser Widcrspruch desseii uiigeachtet iiiclil bewogen, 
nede r  eine weiuer Analysen zu wiederholeii, iiocli irgeiid 
cine Beiiicrkung hinzuzufiigen. Ich hnbe diels aus dein 
Grunde nicht gelhan, weil ich der Meiiiung bin, daCs 
sobald sich Widerspriicbe iiber eineu Gegenstand zn i- 
sclien zwei Chernikern etheben, dicse von den betheilig- 
ten Parthcieo nicht eutschieden werden konnen, sondern 
dafs dic Entscheiduug eineui Dritteu tibedassea werdeii 
uiufs. Die schwachen Sciten zweier sich widersprechen- 
der Arbeiten nerdeu eineu Uritteu bei aitfuerksamer 
Vergleichung von selbst sichlbar. 

In Beziehung aber auf den Kiirper, den ich als ei- 
nen neuen Clilorholilenstoff beschrieben habc, wird man 
in seiner I)arstelliingsart durch chlorigsauren Kalk eiue 
grolse hehnliclikeit mit der Mcthode liuden, welche S o u -  
b c i  r a n fur seineii Doppelt - ~hlo lkohlenwassers tor~  an- 
grgeben hat. Hr. I J u i n a s ,  welcher der uachsle Naclibar 
S o a b c i r a u ' s  ist, wird inir aber mi[ Vergniigen bezeu- 
geu, dafs icli ihm die Eiitdeckung dieses Kiirpers, so wie 
seine detaillirk I)arstellungsweise, sechs Wochen friiher, 
clie Hr. S o u  b e i  r a  n seine Abhaodlung bekauot rnachte, 
briellicb mifgetheilt habc *). 
') Um d i e  Lcscr i n  den S t m d  t n  setzen, den Wcrtl i  der vnr- 

trelfi;clierr Arbeit rrnreres Landsmannes gegcn d e n  dcr SO eben 
crwitinten v o n  S o u l e i r a n  untl D u m a s  gehiirig xu bcurtliei- 
lcn, w c r d e  ich im nictistcn Hcftr der A n n a l e n  h u s t u g c  y o n  hei- 
derr iu i td~ei lcn .  F. 



Vl. Ueher die Zusammensetzung des Phosphor- 
wassersto ffgases und ii ber die firbindungen 
doselben mit anderen Kiirpern; 

oon Heinr ich  Fose.  
( S c  hlurs . )  

C h I o r a1 um i n i u m - P h o s p h o r w a s s e r s t o f f. 

I>as Chloraluininiiiln nimmt sehr langsam in der Kalte 
das Phopphor~assersloff~as auf , obne dafs es dadurch 
eine audere Trer2uderuog in seinem liukeren Ansehen er- 
leidet, als dafs es ein fcineres Pulver bildet, welches 
nicht zusamnienbackt. Als iiber das Cblorid fuof Stun- 
den hindurch eiu Strom vou selbstcotziindlichem Phos- 
phor)! assersloffgas geleitet worden war, wurde der Ver- 
such nicht weiter fortgeselzt. Es wurde hierbei kein 
Cblorwasserstoffgas entwickelt, oder eine aodere Zer- 
setzung bemerkt. Uie erhalteoe Verbinduug, von wel- 
chcr mail aonehmcn konote, dafs sie so vie1 Phosphor 
wasserstolf enthielt, als das Chlorid in der Kalle auf- 
uehitien kann , hntte die Eigenschaften aoderer Verbin- 
duugen des Phosphor\\ asserstoffs mit fluchtigeu Chloi - 




