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XCII. 
N o t i z e n. 

1) Ueber die vmefnt l iche  Ida t i td t  der Ox~phensdure  mit dens 
farblosen Hydrachinon. 

Yon Prof. Dr. Rud.  Wagner .  

Es ist in der jungsten Zeit in dies. Journ. Bd. LXVII, 
p. 166 die Vermuthung ausgesprochen worden, es mochten 
wohl die Oxyphensaure und das farblose Hydrochinon 
identisch seien. Vergleicht man die Eigenschaften und 
die Zusammensetzung beider Korper, so wird man aller- 
dings veranlasst, eine Identitlt zu vermuthen. SO ging 
es  auch mir im Jahre 1851, als ich die Oxyphensaure aus 
der GerbsHure des Gelbholzes darstellte und untersuchte. 
In meiner auf diese Untersuchung sich beziehenden Ab- 
handlung*) findet sich genau angegeben, yodurch sich die 
Oxyphensaure von dem Hydrochinon unterscheidet. Spater 
haben ich und H u g o  M u l l e r  (jetzt Assistent bei Herrn 
D e l a r u e  in London), unabhangig von einancler, diese 
Versuche fortgesetzt und als Resultat erhalten, dass beide 
Korper wesentIich von einander verschieden sind. 

Die Oxyphensaure lasst sich unverandert sublimiren ; 
das farblose Hydrochinon zersetzt sich bei plotzlichem Er- 
hitzen zum Theil in Chinon und grunes Hydrochinon. 

Die Oxyphensaure wird durch Kalilosung unter Mit- 
wirkung der Luft nach einigen Minuten schon in eine 
Humussubstanz verwandelt; das Hydrochinon wird durch 
Kali nur schwierig verandert. Nach der alteren Methode 
wird letzteres sogar mit Hulfe von Kali dargestellt und 
dadurch von der salicyligen Saure und Benzoesaure befreit. 

Unterchlorigsaure Alkalien zerstoren die Oxyphen- 
saure, wahrend sie farbloses Hydrochinon in grunes uber- 
fuhren. 

*) Dies. Journ. Bd. LII, p. 461. 
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Salpetersaures Silberoxyd und chromsaures Ksli zer- 
setzen die Oxyphensaure ginzlich ; dieselben Reagentien 
fuhren hekanntlich eben so wie die unterchlorigsauren 
Alkalien das Hydrochinon in die griine Verbindung uber. 

Essigsaures Bleioxyd giebt mit Oxyphensaure einen 
Niederschlag von her  Forrnel CI2H,PbRO4 (iibereinstirnmend 
analysirt von Z w e n g e r ,  mir, E i s s f e l d t  und H. Buchner) .  
Das farblose Hydrochinon lost sich in einer warmen Lo- 
sung von essigsaurem Bleioxyd urid giebt beim Erkalten 
Krystalle, welche nach der Forrnel 

zusammengesetzt sind. 
Was in der grunen Fiussigkeit enthalten ist, die sich 

auf Zusatz von Eisenchlorid zu einer Losung \-on Oxyphen- 
saure bildet, wurde von mir nicht untersucht. Das Eisen 
befindet sich darin als Chlorur. Gegen das Vorhandensein 
des grunen Hydrochinons spricht die Reaction mit Am- 
moniak. 

Wegen der ganzlich veriinderten Eichtung meiner 
Studien ist es mir nicht moglich, diesen Gegenstand, der 
sicher zur Kenntniss irgend einer Beziehung der Oxyphen- 
siiure zu der Chinasauregruppe fiihren wiirde, weiter zu 
verfolgen. Ich bin jecloch noch im Besitz einiger Unzen 
von Moringerbsaure uncl bin gern hereit, mein Material 
Demjenigen auszuliefern , der den angeregten Gegeiistand 
weiter erforschen will. 

CiZIJSOQ, 2CgH3Pb04 -1 3Aq 

2) Ueher die Erdphosphale des H a n s  

Von Di: C. N e u b a u e r ,  
Assistent am chemischen Laborntorium zu Wiesboden. 

Gleieh nach Beendigung der von mir in dies. Journal 
(Bd. LXVIJ, p. 65) veroffentlichten Arbeit: ,,Ueber die Erd- 
phosphate des inenschlichen Harns " kam im hiesigen 
Hospital eiri weiterer Fall von Diabetes mellitics bei einem 
erwachsenen Manne vor. Die yon dernselben inncrhalb 
24 Stunden entleerte Harnmenge belief sich durchschnittlich 
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auf 9-10 Liter mit einem spec. Gewicht von 1,034 im 
Mittel. Zucker wurde in 24 Stunden durchschnittlich 626 
Grm. entleert. Die Erdphosphate waren im Verhaltniss 
zur normalen Ausscheidung erheblich vermehrt und zwar 
der phosphorsaure Kalk, wie in dem friiher beobachteten 
Falle, bedeutend im Ueberschuss , im Vergleich zu der 
phosphorsauren Magnesia vorhanden. Das Mittel von 
mehreren Bestimmungen war folgendes : Gesammte Phos- 
phate 3,54 Grm. innerhalb 24 Stunden, davon betrug der 
phosphorsaure Kalk 2,4 Grm., die phosphorsaure Magnesia 
dsgegen 1,lQ Grm. (Verhaltniss wie '41 : 1). Vergleiche 
hiermit die oben citirte Arbeit pag. 83. 

3) Uebw Clic Darstellutig des dltrmimunas. 

Yon H. S s i n t e - C l a i r e  D e v i l l e .  

(Compl. rend. t. XL, {No. 25.) 1855. p .  12Y8.J 

Die industrielle Gewinnung der zur Darstellung des 
Aluminiums dienenden Materialien, namlich des Chlorslu- 
miniums und des Natrtums, scheint mir ein gelostes 
Problem zu sein. 

Das Chloraluminium entsteht durch Einwirkung von 
Chlor auf eine gegliihte Mischung von Thonerde und 
Steinkohlentheer. Die Operation geht, in einer Gasretorte 
ausgefuhrt, leicht und vollkommen vor sich. 

Aus meinen Beobachtungen ergieht sich. dass die 
W irkung des Chlors und seine vollstindige Absorption 
bei einer hochstens 1 - 2 Decimeter hohen Schicht der 
Misqhung vollkommen erfolgt.' Die Condensation des Chlor- 
aluminiums bewerkstellige ich in einer gemauerten , mit 
Fayance ausgekleideten Kammer. Man erhalt es auf 
diese Weise als eine compncte Masse ron  bedeutender 
Dicke , die aus schwefelgelben Krystallen besteht. Dieses 
Chlorur ist sehr wenig eisenhaltig, es wird bei seiner Be- 
nutzung zur dluminiumgewinnung vollkommen gereinigt, 
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indem man den Dampf desselben uber Eisen, das auf un- 
gef%hr 600° erhitzt ist, streichen lasst. 

Das Eisenchlorid, welches so fluchtig wie das Alu- 
miniumchloriir ist,  wandelt sich in Beriihrung mit Eisen 
in Chlorur um und ist als solches wenig fliichtig. Der 
Dampf des Chloraluminiums verdichtet sich im Apparat 
zu ungefarhten und durchsichtigen Krystallen. 

Das Natrium stelle ich jetzt in grossen und kleinen 
Gefassen sehr leicht dar. Ich habe mit der grossten Sorg- 
falt den Einfluss der Temperatur, der erhitzten Flachen 
und der Geschwindigkeit -des Natriumdampfes beim Aus- 
treten aus den Apparaten untersucht und mich uberzeugt, 
dass, wenn man das Verhgltniss zwischen der Heizflache 
und dem Durchschnitt der Rohren, durch welche der Na- 
triumdampf geht, gehorig regelt, man das Metall bei einer 
niedrigen Temperatur , vielleicht nahe beim Schmelzpunkt 
des Silbers, erhalten kann. Gegenwartig werden schon 
unsere Cylinder vie1 weniger erhitzt, als die Gefasse, 
welche man bei der Fabrikation des Zinks anwendet. In 
diesem Augenblick heschaftige ich mich damit, Natrium 
in fortwahrend wirkenden Apparaten darzustellen. 

Das Umdestilliren des Natriums fallt ganz weg, man 
erhalt es beim ersten Male rein. 

Was die Reaction des Chloraluminiums auf das Na- 
trium betrifft, so erfolgt sie noch in Metallrohren, deren 
Gestalt und Handhabung noch zu wiinschen iibrig lasst ; 
die Ausbeute ist noch nicht geniigend. 

4)  Ueber das Aluminiiim i ~ o n  Paris 

Wird dieses Aluminium in Salpetersaure in der Warme 
aufgelost, so bleibt ein braunrother Ruckstand - wenn 
man nicht alles Aluminium auflost. Wird dieser Ruckstand 
fur sich mit Salpetersaure in der Warme behandelt, so 
bleibt ein weisses krystallinisches Metall, wahrscheinlich 
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Kiesel-Alumin, aber der rothe Ruckstand lost sich und 
diese Losung enthielt Kqbpfer'). 

-Cosfeld, den ,18. MHrz 1856. 
Furst  zu S a l m - H o r s t m a r .  

5) Ueber ilas Barikni. 

Bei seinen weiteren Versuchen iiber die elektrolytische 
Darstellung der Erdmetalle gelang es  A. M a t t h i e s s e n  
(Quart. Joxru. of the Clmn. SOC. l'$. V l l l ,  p. 294) nicht, das 
Barium in Gestalt eines Regulus zu erhalten, sondern 
stets nur als fein vertheiltes Pulver. Dies hat seinen Grund 
wahrscheinlich darin, weil bei der Temperatur des schmel- 
zenden Chlorids das Metal1 die Thonerde und Kieselerde 
des Pfeifenstiels angreift. Dadurch entsteht Baryterde und 
diese verhindert die Zussmmenschmelzung des Pulvers. 
Da Jod-, Brom- und Fluor-Barium noch schwerer schmelzbar 
sind, als Chlorbarium, so ist wenig Hoffnung vorhanden, 
das Barium elektrolytisch als Itegulus zu gewinnen. 

Das pulverformige Barium ist gelb wie Strontium und 
Calcium, zersetzt bei gewohnlicher Temperatur Wasser und 
oxydirt sich an der Luft vollstandig. Mit Platin bildet es 
eine sprode gelbe Legirung, die bei gewohnlicher Tempe- 
ratur allmahlich Wasser zersetzt unter Hinterlassung von 
fein-vertheiltem Platin und erhalten wird, wenn als nega- 
tive Elektrode statt des Eisendrahts ein Platindraht ge- 
wahlt wird. 

6)  Ueber Zusammemetzwig des Ocows. 

Der Stacd der Kenntnisse uber Ozone veranlasste 
T h o m .  A n d r e w s  ( C h m .  Gar;. No. 309, p. 339), neue Un- 
tersuchungen dariiber anzustellen, namentlich zu erforschen, 

*) In einer Probe von Pariscr Aluminium wurde eine nicht un- 
bedeutende Menge von Zink gefunden. E r dm ann. 
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ob das durch Elektrolyse des Wassers gewonnene OZOIL 
eine hohere Oxydationsstufe des Wasserstoffs sei. 

Zuerst elektrolysirte der Verf. Wasser und leitete das 
entwickelte Ozon durch einen gewogenen Spparat,  der 
einerseits mit Salzsaure angesauerte Jodknliumlosung, an- 
dererseits concentrirte Schwefelsaure enthielt. Das Gas 
rnusste erst tlurch die Jodkaliumliisung treten, R-o Ozon 
verdichtet wurde und dann durch die i 3 S ,  urn sich zu 
trocknen. Dass das Jodkalium n i t  Salzsaure sersetzt war, 
hatte seinen Grund in eiiier Beobachtung des Verf., dass 
nahl ich neben Ozon sich stets etwas Kohlensaure ent- 
wickele (woher, sagt der Verf. nicht). Die Gewichtszu- 
nahme des Condensationsapparats gab das verdichtete Ozon 
an  und aus dem in Freiheit gesetzten Jod wurde der 
active Sauerstoff ermittelt. 

Folgende Tabelle seiner Versuche giebt der Verf.: 

Volum d. elektrolyt. Gewichtszunahme d. Sauerst' 
Saucrstoffs. Condensationsappar. GUS freien Jod bercchnct. 

lo,? Litres lieferteu 0,0379 Grm. = 0,0386 Grm. 
?,7? 1, ,. 0 , 0 1 0 7 , ,  0,0100 ,, 
2,86 ,, ,, 0 , 0 1 5 4 , ,  0,0138 ,, 
6 , 4 j  ,, ,, 0,0238 ,, 0,0281 ,, 
6 8 0  ,, ,, 0,0251 ,, 0,0273 ,, - 

Summe 0,1179 0,1178 

Die Surnmen, welche uhereinstimmen, sind dem VerC 
ein Beweis, dass das verdichtete Ozon gleich ist den1 
activen Sauerstoe, also identisch damit. Allerdings musste 
die Surnrne der Gewichtszunahme die des activen Sauer- 
stoffs urn also 0,0047 iiberstiegen haben, wenn das 
verdichtete Ozon = H gewesen ware. hber die Zahlen 
jedes einzelnen Versuchs weichen erheblich von einander 
ab und zwar nach der entgegengesetzten Richtung, wie 
man hatte erwarten sollen, z. B. Versuch 1 und 5. 

Ferner zersetzte der Verf. grosse Quantitaten elektro- 
lytischen Sauerstoffs durch Hitze und fand weder in der 
vorgeschlagenen Schwefelsaure , noch in der -wasserfreien 
Phosphorsaure eine Spur verdichteten Wassers. 

Endlich behandelte er trocknes Sauerstoffgas mit 
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elektrischen Funken und fand, dass das  Gns dieselben 
Eigenschaften bekommt, wie elektrolytisches sogenanntes 
Ozon. 

Das Ozon wurde zersetzt durch eine Warme yon 237O C., 
katalytisch durch Mangansuperoxyd, ohne dass Wasser ab- 
geschieden wurde. Es wird nicht durch Wasser absorbirt, 
ausser wenn es mit andern Gasen hinreichend verdunnt 
ist, aber dann wird es auch zersetzt; such wenn man es 
mit Kalk- und Barytwasser schuttelt, wird es zerstort. Es 
hat stets denselhen eigenthumlichen Geruch, oxydirt immer 
dieselben Korper und bleicht ohne vorgsngige saure 
Reaction. 

Aus seinen -Versuchen schliesst der Verf., dass Ozon, 
aus welcher Quelle es auch stamme, nichts anderes als 
allotropischer Sauerstoff sei. 

c 
I )  Uehw Oson icnd Ozonwirktingmh izi Pilzp~c. 

Einige Pilze haben bekanntlich die Eigenschsft, weiin 
ihr Hut abgeschlagen wird, sich an  der Luft blau rn 
farben. Die Ursache dieser Erscheinung glaubt S c h o n  
b e i n (Phil. Magaz. XI. No. 70, p. 13'7) in der Einwirkung 
von Ozon zu finden. Er  untersuchte mehre Pilze, nament- 
lich Boletus luridits und Agnricus sniiguineus und fand, dass 
der alkoholische Auszug eine farblose Substanz enthalt, 
welche sich gegen Ozon wie Guajaktinctur verhalt knd 
sich blau firbt ,  dass dagegen der ausgepresste Saft des 
Pilzes eine merkwurdige organische Substanz enthalt, die 
den gewohnlichen Sauerstoff in Ozon zu verwandeln und 
zu binden vermag. Der alkoholische Auszug wird durch 
gewohnlichen Sauerstoff der Luft nicht blau, aber sogleich, 
wenn er mit dem ausgepressten Saft des Pilzes vermischt 
wird. Letzterer giebt auch sein Ozon an  Guajaktinctur 
und viele andere unorganische Korper a b  und oionisirt 
sich wieder, wenn er  nachher rnit Luft behandelt wird, so 
dass man ihn einen Ozontrager nennen kann, wie das 
Stickoxyd. 
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Wenn Guajaktinctur durch den Saft von Ayuric. sangitin. 
geblaut ist und zu der hnrzartigen Materie des Boletus lurid. 
gesetzt wird, so n i t k t  diese das Ozon der Guajak- 
tinctur auf. 

Beim Erhitzen verliert der Saft des Yilzes sein Ver- 
mogen, Guajak zu blauen und Such das ,  den Snuerstoff 
der Luft in Ozon zu verwandeln und zu binden. 

8) Ueber tlen vermezntlichen Einfliiss der heisseii Geblascluft 
uu f  die Vermehrmg  dcs  Phosphors im grulten Roheisen. 

Durch vergleichende Analysen hatte fruher W r i g h  t s o n  
nachzuweisen gesucht, dsss das heiss erblasene Roheisen 
reicher an Phosphor sei, als das lralt erblasene. Da aber 
ha' &sen Analysen nicht auch zugleich die Menge der 
in ,ten Erzen, aus  denen das Eisen gewonnen, enthaltenen 
PI ,sphorsaure ermittelt war ,  so fehlt ihiien die strenge 
R iveiskraft. 

Ds bekanntlich K a r s t e n  und B e r t h i e r  uber den 
"2bergang- des Phosphors aus dem Erz in das Eisen nicht 
;,ieicher Ansicht sind, so haben 1). S. P r i c e  uiid Chamb.  
N i c h o l s o n  (Phil. Mag. X. No. 68, pag. 423. Decbr. 1855) 
eine Reihe von Versuchen angestellt, deren Resultat fol- 
gendes ist: 

E s  wurde reiner Blutstein mit phosphorsaurem Kalk, 
einem Flussmittel und Coaks geschmolzen. In nachste- 
hender Tnbelle ist der Erfolg zusammengestellt. 

Procent .  Phosphorgehalt 
im Regulus. 

Berechn. Gefund. 
Angewend. Phosphors .  Fluss- mittel Conks. Substanz. Knlk. 

Grm. Grm. Grm. Grm. Grm. Grm. 
10 0,26 10 %,25 0,60 0,5B 

10 2,50 10 %,50 6,20 2,60 
10 5,00 10 %,SO 12,(i0 6,OO 

In Materialien, die reich an  Phosphorsaure waren, 

10 0 3  10 2,45 I ,83 1,60 

verhielt sich das Resultat anders und zwar so: 

Journ. f. prakl. Chemie. LXVII. 7 4 .  32 
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Phosphorgeh. d. 

Ber. Gef. 
Grm. Grm. Grrn. Grm. 

Gewcihnl. Blrtck bund, calcin 10 3,5 1,75 - 0,82 0,81 
Thoneisenstein, calcin. 10 1,s I,?O - 6,60 6,11 
Brauner Hdmatit 10 - - 10,O 6,90 6,70 
Schlacke vom Puddelofen 10 - 2,O 10,O 13,6 12,s 

Kalk Coaks. Fluss. Reguluo. 

, ,, Schweissofen 10 - ?,o 10,o 2,27 2,25 

In den Erzen war die Phosphorsaure an Kalk ge- 
bunden, im Coak an Eisen. 

Die Verf. haben ferner Eisen untersucht, welches aus 
thonigen Erzen heiss und lralt erblasen war, sie fanden 
den Phosphorgehalt 

beim heiss erblasenen heim knlt erblasenen 
0,74 0,68 0,71 0,58 0,81 0,62 0,68 0,63 

Die Schlacken von 1. 2. 5. und 6. enthielten nur  Spuren 
von Phosphorsaure. Der Gehalt der verschmolzenen Erze 
war durchschnittlich 1 p. C. Phosphorsiiure. 

Sie fanden ferner, dass wenn ein Erz 2-3 p. C . P  ent- 
hielt, das daraus gewonnene heiss erhlasene Eisen 2,56 p. C. 
P gab und ein aus Puddlingsschlacken (mit 8-10 p. C. P) 
und Thonschiefer heiss erblasenes Eisen 6,94 p, C.  P, 
wahrend die dabei fallenden Schlacken nur  Spuren von 'P 
zeigten. 

Schlacken von weissem Roheisen enthielten 0,15-1,77 
p. C. P bei einem Gehalt von resp. 6,4Q und 20,83 p. C. F. 

Aus ihren T't?rsuche.i ziehen die Vf. folgende Schliisse : 
1. Beim Erzprobiren geht aller Phosphor mit in den 

Regulus. 
2. Beini Verschnielzen der gewohnlich vorkomnienden 

Eisenerze, wie Blackbands, Hamatit, Thoneisenstein u. S. w. 
zu grauem Eisen geht ebenfalls aller Phosphor ins Eisen, 
mag man kalt oder heiss blasen, vorausgesetzt, dass keine 
bemerkenswerthe Menge Eisen in die Schlacke geht,  also 
nahezu vollstandige Reduction eintritt. 

3. Die Schlacke enthalt bestimmbare Mengen Phos- 
phorsaure, wenn weisses Eisen erblasen wird. 

Dass in den oben an  erster Stelle angefuhrten Ver- 
suchen bei einigen der gefundene Phosphorgehalt des 

.. * 

.. 

.. 

.. 
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Regulus weit hinter dem berechneten zuruclrbleibt, schrei- 
ben die Verf. dem Unistande z u ,  dass die Erhitzung der 
Proben nicht lsnge genug fortgesetzt Waf. 

9) Ueber die Bereititng rles Colomel au f  nassem Weye. 

Gegen die von W o h l e r  vorgeschlagene Methode der 
Darstellung des Colomels auf nassem Weqe (s. dies. Journ. 
LXII, p. 313) hatten M u c k  und Z i n k e i s e n  ( W i t t s t e i n ’ s  
T’ierteljahresschrift IV, 373) eingewendet , dass man dabei 
nur etwa die HSlfte des angewendeten Sublimats als Co- 
lo me1 wieder erhal te. 

F. S a r t o r i u s  hat clariiber neue Versuche angestellt 
(Ann. d. Chem. u. Pharm. XCVI, 335) und gefunden, dass 
W o h l e r ’ s  Methode sehr gut braochbar ist, wenn man nur 
die gehorigen Nsassregeln trifft. Es muss namlich das 
Quecksilberchlorid in vie1 Wasser gelost, die mit schwefliger 
SCure gesattigte Losung liingere Zeit bei 70--80° C. dige- 
rirt werden, da die Wirkung nur allmahlich vor sich geht. 
Bus 100 Grm. HgCl, in 8 Pfund Wasser gelost, wurden 
84,6 Grm. HgCl erhalten, die Nechnung verlangt 869 Grm. 
Der Verlust ist also nicht grosser, als er sonst bei snderen 
Verfahren im Grossen ist. 

Die in der Losung hleihende Quantitiit Quecksilber 
kann man wieder gewinnen durch Fallen mit Natronlauge 
oder Schwefelleber- (Schwefelcalcium-) Losung. 

Der erhaltene Colomel ist stets krystallinisch. 

10) Gninfdrbuny der Flnmme bremetcder Korper clurch Cfdor. 

Die hekannte Rlethode, die Anwesenheit der Borsdure 
durch die griine Farbe brennenden Weingeists zu ermit- 
teln, ist nach D. F o r b e s  (Phil. Mag. XI. No. 69, pag.-65) 
trugerisch, sobald ChIorverbindungen gleichzeitig snwesend 
sind. Denn diese, mit concentrirter Schwefelsaure und 
Alkohol ubergossen, bewirken ebenfalls eine grune Farbung 

32* 



500 N o t i z e n  

der Flamrne, wien-oh1 weniger intensiv, als die Borsaure. 
Dasselbe findet statt, wenn die mit SchwefelsSure befeuch- 
teten Chloride in der Lothrohrflamme erhitzt werden, nur 
beschrankt sich in der Regel die Grunfsrbung auf die i'n- 
nere Flarnme. 

Wird in hrennenden $Ikohol vorsichtig SalzsLure ein- 
getropfelt oder richtet man einen Strahl Salzsauredampf 
oder Chlorgas durch eine Spiritus- oder Leuchtgas-Flamme, 
so farbt ,sich letztere ebenfalls griin. Eii; Gleiches ge- 
schieht, wenn hrennender Alkohol in einen mit Chlor ge- 
fullten Kolben gegossen wird. 

11) Verfuhren zur Dnrstellting eines sehr festen Kittes. 

Von Sorel.  

(Compt. rend. t .  XLZ. (1yo. 19 j 1855, p 764) 

Durch Einruhren von Zinkoxyd in eine Auflosung des 
Chlorurs yon Zink oder eines mit Zink isomorphen Metalls, 
wie z. B, Eisen, Mangan, Nickel, Kohalt etc. erhslt man 
einen Kitt von grosser Festigkeit. Er ist ein basisches 
Oxychlorid von Zink. Die erwiihnten Chlorure konnen 
auch durch Chlorwasserstoffsiure ersetzt werden. 

Der Kitt wird urn so harter, j e  concentrirter die Chlorur- 
losung und j e  dichter das Zinkoxyd ist. Ich wende ge- 
wohnlich die gewaschenen Itiickstlnde von der Zinlrweiss- 
fabrikation an,  oder erhitze besser kiiufliches Zinkweiss 
bis zur Rothgluhhitze. Die von mir henutzte Zinkchlorur- 
losung zeigt 50-60° R a u m i :  un? enthalt ungef5hr 3 p.C. 
Borax oder Salrniak, welche ich entweder darin auflose 
oder rnit deren verdiinnter Losung ich das Zinkoxyd vor 
dem Gluhen befeuchte. Dieser Zusatz yon Sahen  hewirkt, 
dass der Kitt weniger rasch erstarrt. 

Auf diese Art bereiteter Iiitt kann wie Gyps in Formen 
gegossen~ werden, er hat die Harte des Marmors, wird 
weder in der Kalte, noch durch Feuchtigkeit, selbst nicht 
durch kochendes Wasser angegriffen. E r  widersteht einer 
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Hitze von 300° ohne zu zerfallen und wird durch die 
starksten Sauren nur lnngsarn angegriffen. 

Diese neue plastische Substanz ist nicht liostspielig 
herzustellen, ihr Preis konnte aber bedeutend verringert 
werden, wenn man dern Zinkoxyd metallische, kieselhaltige 
oder kalkhaltige Substanzen zusetzt, z. B. Feilspahne von 
Schmiede- oder Gusseisen, Schwefelkies, Blende, Schmirgel, 
Granit, Marrnor oder harte Kalksteine. Weiche Substanzen, 
wie Kreide und Ocher konnen dazu nicht benutzt werden. 

Dem neuen Kitt konnen die veryhiedensten und 
schonsten Farben ertheilt werden. Im gefirbten Zustande 
ist er  zu schonen Mosaikarbeiten bereits angewendet 
worden. Er  knnn zu Gussarbeiten, wie Statuen, Basreliefs etc. 
verwendet werden und wird wegen seiner HIr te  und Un- 
veranderlichkeit schon seit rnehren Jahren zum Plornbiren 
und Nachbilden von Ziihnen benutzt. 

Seine hauptsachlichste Anwendung ist aber wohl die 
zur Wandmalerei, zum Ersatz der Oelfarbe. Zu diesern 
Zwecke riihrt man das reine oder gefarbte Zinkoxyd in 
Wasser ein, das etwas Leim enthalt und bemalt darnit 
nach gewohnlicher Art. Nachdem der lctzte Anstrich ge- 
troclinet ist,  uberstreicht man clenselben rnittelst eines 
groben Pinsels mit etwas Zinkchlorurlosung yon 25 - 30" 
B e a u m e .  Man kann solche Malereien mit Bimsstein ab- 
reiben und firnissen wie Oelmalereien; sie sind sehr dauer- 
haft, geruchlos und trocknen augenblicklich. Ein wesent- 
licher Vorzug dieser Art der Malerei ist ihre antiseptische 
Wirkung. 

(Es scheint die Bilduiig dieses Kittes nur unter be- 
sonderen Umstanden zu gelingen. Bei Versuchen, 
denselben genau nach der hier gegebenen Vorschrift 
zu bereiten, wurde eins weisse Masse erhslten, die 
in Wasse'r zerfiel und an der Luft feucht wurde. E.) 
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12) Kfinstlicher Meerschaum. 

Von L. W a g e n m a n n ,  Techniker. 

Die eigenthumliche Eigenschaft einer Wasserglas- 
losung, den Kslkmortel in einen sehr festen hydraulischen 
Cement zu rerwandeln, veranlasste mich , das Verhalten 
derselhen gegen kohlenssure und gehrannte Magnesia 
nBher zu studiren, d s  der Gedanlie nicht fern lag, auf 
diese Weise naturlichen Meerschaum zu imitiren. 

Die ersten Versuche mit beiden ~Iagnesiaverbindungen 
fielen indess nicht gunstig aus ,  da nur sehr vie1 Wasser- 
glas nach dem Trocknen eine feste Mnsse lieferte, welche 
aber durchaus nicht Meerschaum Hhnlich ist,  sondern ein 
mehr porcellsnartiges Ansehen annimmt. Ganz andere 
Resultate erhielt ich dadurch, dass ich der kohlensauren 
Magnesia (am besten mit circa ' is  gebrannter Magnesia 
gemischt) ein wenig Kalkbrei, aus  gebrnnntem Marmor 
erzeugt, -zusetzte, ehe ich die Wasserglsslosung hinzufugte. 
Die vorher kurze und hrockliche Nasse wurde durch den 
Kalkzusatz plastisch und leicht formhar und hinterliess 
nach freiwilligem , volligem Austrocknen ein dem Meer- 
schaum sehr iihnliches Produkt, welches in Zukunft leicht 
Verwendung finden durfte. 

Sollten heim Sieden init Wachs die alkalischen Salze 
eine etwas gelbliche Fiirbung hervorbringen, so lassen sich 
dieselben durch mehrmaliges Uebergiessen des trocknen 
kunstlichen Meerschaums mit Wnsser leicht heseitigen, so 
dass dieser schiidliche Einfluss hierdurch gehohen ist. 

13) Ueber die Priifitiig des Essdgs. 

Bekanntlich gieht die Methorle, EssigsHure durch eine 
titrirte Losung kohlensauren Alkalis zu ermittelii, ganz 
ungenaue Resultate. Die Ursache davon hat  man in 
zweierlei gesucht, namlich in der Fliichtigkeit der Essig- 
saure und in der Ungeeignetheit des vegetabilischen Farb- 
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stoffs, den Punkt der SSttigung genau anzugeben. E. Ch. 
N i c h o l s o n  und D. S. P r i c e  (Chern. Gnz .  No. 318, pag.30) 
finden jedoch den Grund in etwas Anderern. 

Wenn man Essigsaure mit kohlensaurem Kali bis 
zur alkalischen Reaction versetzt und destillirt, so ent- 
weicht Essigskure , nicht weil sich das essigsaure Alltali 
zersetzt, wie W i l l i a m s o n  annimmt, sondern weil es eine 
Eigenschaft des neutralen Salzes ist, alkalisch zu reagiren 
und diese Reaction uberwiegt die von ein wenig freier 
Essigsaure, welche nicht durch Alkali gesgttigt war. 
Dies beweisen folgende Versuche. Sit t igt  man eine be- 
stimmte Menge Essigsaure von bekanntem Gehalt rnit der 
durch die Theorie erforderten Menge kohlensauren Kalis, 
so reagirt das Destillat vollig neutral und der trockne ge- 
schrnolzene Ruckstand beini Auflosen stark alkalisch. 
Dernnach en thdt  letztere Losung weder Btzendes noch 
kohlensaures Alkali, denn sie giebt weder rnit Bzrytwssser 
noch rnit ammoniakalischer Chlorcalciumlosung einen Nie- 
derschlag, selbs; wenn sie zuvor mit kohlensaurern hm-  
moniak gekocht war. Aehnllch verhalt sich das kohlen- 
saure Natron gegen Essigsiure. Das selbst vier Ma1 um- 
krystallisirte essigsaure Natron reagirt stark alkalisch. 

Daraus folgt, dass nur die Absiittigung der Essigsaure 
durch ein neutrales kohlensaures Salz der Kalk- oder 
Baryterde, indem man den Kohlensaureverlust ermittelt 
oder die rucksdndige Menge des nicht gelosten Salzes 
wagt, zu einer sichern Kenntniss des Gehaits der wiissrigen 
Saure an wssserfreier fuhrt. 

14) Ein SaEz, roetches rnit Subsatdre dmmoteiak enttoickek. 

Weiin eine gesattigte Auflosung von citronensaurem 
Silberoxyd in Arnrnoniak, die rnerkwiirdiger Weisc nicht 
nach Arnmoniak riecht, mit so vie1 Salzsaure versetzt 
wird, dass das vorhandene Silberoxyd in Chlorsilber iiber- 
geht,  .so entwickelt sich Ammoniak, wie M a g e e  (Ann. d. 
Chem. u..Pharm. XCVII, 18) bernerkt hat. Diese sonder- 
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bare Erscheinung muss offenbar ihren Grund darin haben, 
dass die in der Losung vorhandene ammonisltalische Ver- 
bindung mehr Ammoniak enthalt, als zur Bindung durch 
die frei werdende Citronensaure erforderlich ist, d. h. min- 
destens 4 Atome Ammoniak. Diese Verbindung ist aber 
nicht durch Verdunsten zu erhalten, denn es entweicht 
Ammoniak und es scheidet sich ~ g 3 C 1 2 H 5 0 1 1  $NH3 4 3 H  
aus , welche Verbindung mit Salzsiure kein hmmoniab 
entwickelt, 

Das aufgeloste oben erwahnte Salz gab bei einer Be- 
stimmung 13,567 Silber auf 2,424 Ammoniak und diese 
Mengen entsprechen der Formel &.g3Ci2H5011 4 4NH3, 
welche 13,517 Silber und 2,834 Ammoniak verlangt. 

15) Eine neue Art Krystallmodelle 

&us Glas hat Dr. S c h n s b e l  (Pogg. Ann. XCV, 626) von 
dem Buchbindermeister T h o m a s  in Siegen anfertigen 
lassen, die sich vorzuglich fur Demonstrationen der Krystal- 
lographie eignen. 

In ihnen stellt sich sehr anschaulich dar: 
1) die LHnge, Verschiedenheit und Neigung der 

Axen und die Beziehung der Fliichensysteme zu den- 
selben ; 

2) die Verschiedenheit und andererseits Gleichsrtig- 
keit der Kanten und Ecken; 

3) die Grundform und deren Verhaltniss zu den ab- 
geleiteten Formen ; 

4) die Entstehung der hemiedrischen Formen aus den 
entsprechenden hoioedrischen Formen. Es sind niimlich die 
Flachen der aus feinem Carton oder Glas angefertigten 
holoedrischen Formen init den glasernen ller hemiedrischen 
Form iiserlegt, so dass man das Wachsen der erstern (an 
der Farbe kenntlich) und den Durchschnitt uber den ver- 
schwindenden FlHchen beobachten knnn. 

Die Combinntionen sind so dargestellt, dass der aus  
Carton oder Glas angefertigte abgeanderte Krystall auf 
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den Combinationsflachen mit Gisstafeln bedeckt ist , die 
bis zur Vervollstandigung des abandernden Krystalls er- 
weitert sind. 

Endlich sind die wichtigsten Zwillingskrystalle mit 
hxen dargestellt. 

Die Krystallmodelle sind 5 - 8 Zoll gross,  enthalten 
im Innern die Axen und Hulfslinien in Gestalt verschiedcn 
gefarbter Seidenfaden, die etwa nothigen Iiorper in Ge- 
stalten von leichtcr gefarhter Pappe. Die Kanten sind 
durch Leisten yon huntfarbigem Papier eingefasst, die 
Farben entsprechen der Symmetrie der Kanten. 

, In Bezug auf den Preis wird durchschnittlich jede 
Glasflache zu 2 Sgr., jede Pappfliiche und eingespannter 
Faden zu j e  1 Sgr. berechnet. 

16) Ueber Aaobciizol i i t d  Bemidin. 
Bei der Umwandiung des Nitrobenzids in Xnilin nach 

B e c h a m p ' s  Methode bcobnchtete A. N o b l e  (Qf rnr t .  Jourrr. 
of the Chcm. Sor. TIIf, 2'32) Folgendes: 

Wenn die Verhiiltnisse yon 2 Th. Nitrohenzid, 2 Th. 
Essigsiiure und 3 Th. Eisenfeile m d e r s  gewahlt wurden, 
z. B. mehr Eisenfeile, so ging zwnr im Anfang des Des- 
tillation aesentlich hnilin uber, zuletzt aber eine dunlrel- 
rothe Substanz, die im Retortenhals und Kuh!rohr zu 
schanen Krystallen erstarrte. Am reichlichsten bildet sich 
dieselbe, wenn man 6 Th. Eisenfeile stntt 3 Th. snwendet. 

Die zuerst mit SalzsBure. dann mit Wasser gewn- 
schenen Krystalle schieden sich aus alkoholischer Losung 
beim ErliaIten als gelhrothe Tafeln Bus, wurden aus AI- 
kohol noch einmal umkrgstallisirt, im Wasserbade ge- 
schmolzen und analysirt. Sie bestanden in 100 Th. Bus: 

Berechnet. 
C 79,19 7!?,1fL 
H 5,69 5,4!1 

und hatten also die Zusammensetzung des .dzobeilzols Ci2H5N. 
Diese Verbindung wird auf die eben genannte Art a m  
reinsten gewonnen. 

Durch Behandlung des Azohenzols mit Ammoniak und 
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Schwefelwasserstoff wurde Benzidin dargestellt, dessen 
Platinsalz snalysirt und durch die Uebereinstimmung mit 
der Formel Ct2HBNHClfPtClz die Ueberzeugung yon der 
Identitat des Azobenzols nit der vorhergenannten Sub- 
stanz gewonnen. 

Sehr hemerkenswerth ist dss  Verhalten des Benzidins 
gegen salpetrige Saure. Wenn narnlich Benzidin in sal- 
petrigsaurem Gas massig erwarrnt wird., so verwandelt es 
sich unter heftiger Reaction in eine orangerothe Masse, 
die mit Wasser hehandelt und aus Alkohol krystsllisirt 
alle Eigenschaften des Azobenzols besitzt. Die hnnlyse 
dieser Substanz bezeugte die Identitat mit Azobenzol. 
Diese Umwandlung ist leicht erklarlich, da sich beide Ver- 
bindungen nur durch 1 At. Wasserstoff yon einander un- 
terscheiden. 

17) Aiialyse e b e s  bnbglo7iisclieti Cylintlers ttttd Atndets. 

Tinter den von L s y a r d ,  R a w l i n s o n  und L o f t u s  ge- 
sammelten assyrischen Alterthumern befsnd sich such ein 
Cylinder und ein Amulet, welche J. S p i l l e r  (Philos. Mag. 
XI. No. 70, p. 107) analysirt hat. 

Der Cylinder war schon polirt und mit fein gravirten 
Figuren verziert, sehr hart ,  von 4,94 spec. Gewicht und 
zog die Magnetnadel. 

Das Amulet hatte die Gestalt eines Elipsoldes, das 
dnsehen des Hamatits, war auf dem Bruch fein krystal- 
linisch, nicht magnetisch und yon 592 spec. Gewicht. 

Die hnalyse hewies, dass der Cylinder aus Magnet- 
eisenstein und das Amulet aus  Eisenglanz hestanden. Es 
wurden erhalten in 100 Th. vom 

Cylinder. 
Be 9 4 , ~  
P e  3,91 

g n  Spur 
P 0.08 
H 0,56 ... 

0,53 
dl 0,19 

unloslich 1 ?.i 
99,84 

Amulet. 
97,14 
Spur 
0 3  
0,zt 
0,08 
2,55 
0,07 

100,?0 
- 
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Das Eisen wurde durch eine titrirte Losung von 
zweifach- chromsaurem Kali ermittelt , durch essigsaures 
Kali in der Siedhitze vom ltlangan getrennt und die Phos- 
phorsaure nach F r e s e n i u s  bestimmt. Ob das Eisenoxyd 
vom Eisenoxydul durch zweimalige Titrirung unterschieden, 
sagt der Verf nicht. 

18) Uebw die Idewtitdt der Hdmatihsalpetersdure rnit der 
Pikraminsciwe. 

Von A i m 4  G i r n r d .  
(Compt. rend. 1856. 1. XLII,  (No. 2.) p .  59.J 

Schon langere Zeit hatte ich mir vorgenommen, 
von mir durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff 

die 
auf 

Pikraminsaure gefundene neue Saure, welche ich Pikra- 
minsaure genannt habe'), mit der von W o h l a r  durch 
Behandlung der Pikrinsaure mit Eisenoxydulsalzen erhal- 
tenen Hamatinsalpetersaure zu vergleichen. Es schienen 
mir beide identisch zu sein, eine Ansicht, welche G e r -  
h a r d t  ausgesprochen hat, indem er in seinem Lehrbuche 
die Nitrohamatinsaure als uiireine Pikraminsaure betrachtet. 

P u g h  hat in der neuern Zeit die Identitat beider 
Sauren zu heweisen gesucht**). Die yon ihm angewen- 
dete IYIethode der Untersuchung scheint mir nicht voll- 
kommen uberzeugend. P u g h  ist genau so verfahren, wie 
W o h l e r ,  ehe ich die Bildung der Pikraminsaure mittelst 
Schwefelwasserstoff kennen lehrte. Sein Verfahren besteht 
darin, dass er die Pikrinsaure mit Eisenvitriol mischt, rnit 
uherschussigem Aetzbsryt kocht , das losliche Barytsalz 
durch ammonialralisches essigsaures Bleioxyd fallt und 
endlich tlas Blrisal; tlirrck Schwefelwassewtof zersetzt. PJun 
ist aher klar, dass unter diesen Urnstanden die Entstehung 
der Pikraminsaure einzig und allein schon durch die Ein- 
wirkung des Schwefelwasserstoffs erklart werden khnn. 
Ich werde im Folgenden die yon mir angewendete Me- 
thode angeben, bei welcher ich die Anwendung des Schwe- 
felwasserstoffs vermied. 

*) Dies. Journ. LIX, 142. 
**) Ebend. LXV, 362. 
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Kocht man ein Gemisch aus Pilirinsiiurelosung und 
einer Losung von schwefelsaurem Eisenoxydul, so beob- 
achtet mah dabei keine Veranderung; setzt man aber ein 
Alkali zu,  SO Farbt sich die Flussigkeit tie€ roth und es 
entsteht ein reichlicher Niederschlag von Eisenoxyd. 

CVird die alkalische Flussigkeit filtrirt und etwas ein- 
gedampft, SO scheiden sich claraus auf Zusatz von Essig- 
saure fast augenblicklich schon rothe Krystalle yon Pikra- 
minsaure aus. 

Durch Anwendung dieses Verfahrens erhielt ich die 
besten Resultate. Um mich aber vollkotnmen yon der 
Identitat der auf diese Weise erhaltenen Sauren und der 
durch Schwefelwasserstof€ dargestellten Pikraminsiiure zu 
uberzeugen, machte ich Analyse von der erstern und 
erhielt dabei folgende Zahlen : 

Gefund. Berechn. f. Pikramins. 
Kohlenstoff 36 36,t 
Wasserstoff 2,7 2,s 

I m  Silbersalz fand ich: 
Silberoxyd 373 37,6 
Saure 62,7 63,4 

Das schnefelsaure Eisenoxydul reducirt daher, eben 
so wie Schwefelwasserstoff. die Pikrinsaure zu Pikramin- 
saure. Auch das essigsaure Eisenoxydul lieferte inir die- 
selben Resultate. 

Die Pikraminsiiure (Ct2H5O4(N0&J) entsteht aus der 
Pikriasiiure (C12H302(N04)3) durch Zersetzung eines Aequi- 
Talents Untersalpeterslure und die Aufnahnie von 2 Was- 
serstofliquivalenten. Ich versuchte daher clurch andere 
energisch reducirende Korper in der Piknnsiiure auch die 
anderen Atome Untersalpetersiiure zu. zersetzen, erhielt 
aber immer nur Pikraminsiiure. 

Ich wendete zu diesem Zwecke alkalische Schwefel- 
metalle, Wasserstoff im Entstehungsmomente, Zinnchloriir, 
Kupferchloriir etc. an. Dabei ist zu bemerken, dass die 
beiden letzteren Agentien nur einwirken, nachdem Am- 
moniak zugesetzt worden ist. 






