
62 

nigen Minuten vom Bleiniederschlage abfiltriren liefsen, absichtlich niit 
einer nur geringen Menge Metapectinsaure versetzte, war die Klarung 
nicht mehr miiglich; der vom Niederschlage ablaufende Saft war triibe 
opalisirend, und es dauerte Stunden, bevor einige Cub.-Cent. Saft durch- 
filtrirten, ganz so wie dies zum Verdruk des Experimentirenden in 
der Praxis oft genug vorkommt. 

Die Thatsache, dafs die Metapectinsaure zu den Glycosiden zahlt, 
diirfte Aufschlufs geben iiber die Natur und Constitution der bisher 
mit so geringen Erfolgen studirten Pectinkiirper iiberhaupt, sowie auch 
in pflanzenphysiologischer Beziehung Beachtung verdienen, d a  wir 
wissen, dafs mit dem Auftreten des Zuckers in reifenden Friichten die 
PectinkGrper ihrer Menge nach abnehmen , d a b  also wahrscheinlich 
dieselben als die Muttersubstanzen, aus welchen der Zucker hervorgeht, 
angesehen werden miissen. Diese und ahnliche wichtige Fragen hoffe 
ich bald auf Grund weiterer bereits in Angriff genommener Versuche 
eingehend erortern und mit den analytischen Daten helegen zu konnen. 

14. Hermann V o g e l :  Ueber ein news  Mittel zur Bestimmung 
der chemischen Lichtstarke. 

Behufs der Restimmung der chemischen Lichtstarke hedienen sich 
Bun  s e n und R o s c o e eines gesilberten weifsen Papiers , welches sie 
mit Hiilfe eines Pendelapparates dem Lichte exponiren. Das Papier 
hraunt sich durch die Wirkung des Lichtes, und aus der Zeit, welche 
nijthig ist, eine bestimmte Farbung hervorzubringen , bestimmen sie 
die chemische Lichtstarke. 

Dieses sogenannte Pendel- Photometer ist zu metereologischen 
Observationen ganz vortrefflich braachbar, weniger jedoch zu photo- 
graphischen Arbeiten, welche, wie dcr Papierpositivprocefs eine 1 a n - 
g e r e  B e l i c h t u n g s z e i t  in Anspruch nehmen, innerhalb welcher die 
chemische Lichtstarke sich oft wesentlich andert, so dafs die anfanglich 
gemachte Messung derselben nicht fur die Bestimmung der Belichtungs- 
d a u e r  mafsgebend ist. 

Aufserdem ist die leichte Veriinderlichkeit des gesilberten Papiers 
(dasselbe mufs alle 21 Stonden frisch bereitet werden) ein Uebelstand. 

Diese Umstande veranlakten mich zur Construction eines anderen 
Photometers, welches zunachst fiir photographische Zwecke bestimmt 
ist , jedoch auch zu wissenschaftlichen Beobachtungen geeignet sein 
diirfte. 

Dieses Instrument besteht im Wesentlichen 1) aus einer h a l b -  
d u r c h s  i c h t i g  e n P a p i  e r  -S k a l a ,  deren Durchsichtigkeit von einem 
Ende nach dem andern hin g r a d w e i s e  abnimmt, eine Skala, die 
leicht g l e i chmLfs ig  geliefert werden kann und 2) aus einem l i c h t -  
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em p f i  n d l  i cth e n , W oc h e n 1 a n  g ha1 t b ar  e n Chroma  t p a p i  e r, wel- 
ches unter dieser Skala in ahnlicher Weise dem Lichte exponirt wird, 
wie ein Stiick Silberpapier unter einem Negativ. 

Das Chromatpapier wird durch Eintauchen von photographischem 
Rohpapier in eine LSsung von 1 Theil rothem chromsauren Kali in 
30 Theilen Wasser und nachfolgendes Trocknen hergestellt. 

Das trockene Papier wird in Streifen zerschnitten und damit das 
Photometerkastchen T angefiillt. Eine E’ederf driickt die Streifen, wenn 
der Deckel D geschlossen ist , gegen die transparente Skala , welche 
an dem mittelst Haken Z zu schliersenden Glasdeckel D sitzt. 

b 

T 

Bei der Exposition scheint das Licht durch die halb durchsichtige 
Skala hindurch und b r a u n  t den darunterliegenden Streifen. Diese 
Farbung schreitet von dem diinnen nach dem dicken Ende der Skala 
hin fort und um so r a s c h e r ,  j e  s t a r k e r  das Licht ist. Um nun 
zu erkennen, wie weit die Lichtwirkung nach dem dicken Ende fort- 
geschritten ist, sind auf die Skala schwarze Zahlen und Zeichen auf- 
gedruckt, diese lassen das Licht nicht durch und werden daher, wenn 
das Chromatpapier ringsum afficirt ist , weirs auf brauneni Grunde 
s i c h  tbar .  

Oeffnet man daher das Photometer bei Lampenlicht und beob- 
achtet den Chrompapierstreifen, s o  e r k e n n t  m a n  d ie  S t e l l e ,  b i s  
zu w e l c h e r  d i e  L i c h t w i r k u n g  f o r t g e s c h r i t t e n  i s t ,  a n  d e r  
d a s e l b s t  e r s c h i e n e n e n  Zahl .  

Das Instrument ist zunachst von Wichtigkeit fiir Herstellung der 
sogenannten P i g m e n t b i l d e r  oder Koh leb i lde r .  Diese werden er- 
zeugt, indem man einen schwarzen Bogen, der mit einer lichtempfind- 
licheh Mischung von Leim, Bichromat und Farbe iiberzogen ist, unter 
einem photographischen Negativ dem Lichte exponirt. 

Das Bild erscheint auf diesem Bogen nicht direct, sondern erst 
nach dem Eintauchen in heirses Wasser. 1st die Belichtungszeit nun 
nicht richtig getroffen, so ist das Bild entweder zu flau oder zu in- 
tensiv, und dieser Fall tritt mit Riicksicht auf die auberordentliche 
Veranderlichkeit der chemischen Lichtstarke sehr haufig ein. Mit Hiilfe 
des Photometers kann man nun leicht die normale Belichtungsdauer 
feststellen. Man legt das Instrument gleichzeitig mit dem zn copiren- 
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den Negativ an das Licht und deckt das erste Drittel des Negativs, 
wenn das Instrument beispielsweise loo, das zweite Drittel, wenn es 
12O, das dritte, wenn es 14O zeigt. In  dieser Weise sind die einzel- 
nen Theile bis 12, 14, 16O copirt worden. Man e n t w i c k e l t  dann das 
Bild und sieht nach, welcher Theil die richtige Intensitat zeigt. Der 
bei diesem Theil verwendete . C o p i r g r a d U  ist der richtige Copirgrad 
fiir das ganze Negativ. 

Die Beobachtung des lichtempfindlichen Streifens geschieht bei 
dem Licht einer he l l  b r e n n e n d e n  Lampe .  Um die Augen vor 
der blendenden Wirkung der Strahlen zu schiitzen, versieht man die 
Lampe mit einem schwarzen Schirm. 

Behufs einer neuen Beobachtung nimmt man den oberen bereits 
affizirten Streifen heraus, so dals der darunter liegende frei wird, und 
schliefst das Instrument. 

Dem Anschein nach ist die Skala dieses Instrumentes eine rein 
empirische. In Wirklichkeit stehen jedoch die Grade desselben in 
einem bestimmten mathematischen Verhdtnisse zu einander. 

Man denke sich eine Anzahl vollig gleicher transparenter Blatter 
eines a b s o 1 u t h o m o g e n e n Materials, sei es Glas, Glimmer, Papier 
u. s. W. iiber einander geschichtet, so wird offenbar das Licht beim 
Durchgange durch dieselben, theils durch Reflexion, theils durch Ab- 
sorption eine Schwachung erleiden, die mit der Zahl der Schichten, 
welche es durchdrungen hat, zunimnit. 

Nimmt man an, die Starke des Lichts werde beim Durchdringen 
einer einzigen Schicht auf - seiner urspriinglichen Intensitat reducirt, 

1 
SO wird die Intensitat nach Durchdringung der zweiten Schicht =- 

na' 
1 1  nach Durchdringen der dritten, vierten . . . und xten Schicht -- - 

- der urspriinglichen sein. 

nebenstehender Figur : 

1 
n 

. 3 '  f14 , 
1 

fl' 

Construirt man demnach ein terrassenformiges Streifensystem 

____.. 

-___ 
auf welches Licht von der Intensitat = 1 fallt, so wird'die Lichtintenditat 

1 
n' 

unter dem ersten Streifen = - 

1 - zweiten - = - 
na ' 
1 - - dritten - = - 

f l 3  ' 
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- -  sein. 



65 

D i e  L i c h t i n t e n s i t a t e n  u n t e r  d i e sem t e r r a s s e n f 6 r m i g e n  
S t r e i f e n s y s t e m  b i l d e n  d e m n a c h  e i n e  g e o m e t r i s c h e  R e i h e ,  
i n  we lche r  d i e  S c h i c h t e n z a h l e n  d i e  E x p o n e n t e n  sind. Jetzt 
denke man sich unter diesen Streifen ein Stiick lichtempfindliches Pa- 
pier dem Lichte exponirt, so wird dieses sich offenbar braunen, unter 
dem diinnsten Ende der Streifenlage zuerst, und diese Braunung wird 
nach dem dicken Ende der Streifenlage hin fortschreiten und um SO 

rascher, je starker das Licht ist. 
D i e  E r f a h r u n g  h a t  n u n  geze ig t ,  d a f s  z u r  H e r v o r b r i n -  

g u n g  e i n e r  n o c h  s i c h t b a r e n  F a r b u n g  schwachs ten  G r a d e s ,  
e i n e  g a n z  b e s t i m m t e  chemische  L i c h t q u a n t i t a t  ni j thig is t .  

Wird demnach ein lichtempfindlicher Streifen unter der transpa- 
renten Photometerskala exponirt , so wird derselbe an irgend einer 
Stelle, I. B. unter der Zahl 9, sich nicht eher sichtbar farben, als bis 
die bestimmte zur Hervorbringung einer sichtbaren Farbung nothige 
chemische Lichtquantitat durch den Streifen hindurchgegangen ist. Da 
aber die Schwaehung, welche das Licht beim Durchgange durch die 
Streifenlagen erleidet , je nach der Zahl derselben eine sehr verschie- 
dene ist, so wird die Lichtquantitat, welche a u f  das Streifensystem 
fallen mds, um n a c h  dem Durchgange durch letztere noch eine sicht- 
bare Wirkung zu aufsern, ebenso verschieden sein, und wird die auf-  
f a l l e n d e  Lichtquantitat um so grofser sein miissen, je  grofser d i e  
S c h w a c h u n g  ist, welche dasselbe beim Durchgange d u r c h  das 
Streifensystem erleidet. 

Nun stehen die Schwlchungen, welche das Licht beim Durch- 
gange durch 1 ,  2, 3 . . , 8 Streifen erleidet, wie'eben gezeigt ist, in 
dem Verhaltnifs n : na, na . . . n". In  demselben Verhaltnih werden 
demnach die auffallenden Lichtquantitaten stehen miissen, welche nothig 
sind, um unter dem ersten, zweiten, dritten . . . Streifen eine sicht- 
bare chemische Wirkung hervorzubringen. 

Diese Wirkung offenbart sich aber durch das Erscheinen der auf- 
geschriebenen Gradzahlen 1, 2, 3 , 4 . .  . 1. Demnach stehen die L ich t -  
q u a  n t i t a t e  n , welche durch das Erscheinen der einzelnen Gradzahlen 
angezeigt werden, in dem Verhaltnifs n, n a ,  n3, n4 . . . n', d. h. s i e  
b i lden  e ine  g e o m e t r i s c h e  Re ihe ,  i n  w e l c h e r  d i e  G r a d z a h l e n  
d i e  E x p o n e n t e n  s ind.  

Die Constante n der Reihe lafst sich leicht fiir jede Photometer- 
skala bestimmen, indem man in bestimmter Entfernung von dem In- 
strumente zwei verschiedene Quantitaten Magnesiumdrath abbrennt. 
Nimmt man an, dafs die dabei entwickelten Lichtquantitiiten den 
Quantitiiten des verbrannten Magnesium8 M und M' proportional seien 
und sind ferner die durch diese Lichtmengen auf dem Chromat- 
papier zum Vorschein gekommenen Gradzahleng und g', so hat man 
die Proportion 
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woraus sich n leicht berechnen lalst. 

halte ich mir weitere Mittheilungen vor. 
Ueber die auf solche Weise erlangten numerischen Resultate be- 

15. R. Schmit t  und L. Qlutz: Ueber eine neue Bildung des 
Oxamids aus Cyan. 

L i e b i g  bat im Jahre 1860 die Thatsache mitgetbeilt3, dars Cyan- 
gas in wassriger Liisung bei Gegenwart von Aldehyd in Oxamid iiber- 
geht. Dieselbe Bildung beobachteten wir, wenn Cyangas mit wassriger 
concentrirter Chlorwasserstoffsaure zusammengebracht wird. Beim Ein- 
leiten des Cyans in die Saure bleibt dieselbe farblos, aber nach zwBlf- 
stiindigem Stehen der mit Cyan gesattigten Saure scheiden sich Krystalle 
von Oxamid aus. Die von dem Oxamid getsennte Fliissigkeit hinter- 
IiiSst beim Eindampfen im Wasserbade geringe Mengen von oxalsaurem 
Ammoniak. 

Anders ist die Einwirkung von Cyangas auf concentrirte wassrige 
Jodwasserstoffsaure. Die letztere farbt sich bei den ersten durch- 
gehenden Blasen des Cyans tief dunkelbraun in Folge von ausgeschie- 
denem Jod; bald bernach scheiden sich reichliche Mengen von durch 
Jod braun gefarbtem Oxamid aus, welches durch einmaliges Umkry- 
stallisiren vollkommen rein erhaltan wird. Beim Eindampfen der von 
den Krystallen getrennnten Mutterlauge entweicht zuerst Cyangas, 
spater ist der Beruch nach Blausaure bemerkbar, wiihrend ein nicht 
unbetrachtlicher Ruckstand von Jodammonium zuriickbleibt. 

Wahrend also in dem ersten Falle die ChlorwasserstoffsZiure, 
gerade so wie L i e b i g  beim Aldehyd beobachtet hat, das Cyan ver- 
anlafst hatte, unter Aufnahme von 2, resp. 4 Atomen Wasser Oxamid 
und oxalsaures Ammoniak zu bilden, so treten im andern Falle bei 
der Jodwasserstoffsaure neben dem vorzugsweise gebildeten Oxamid 
noch andere Producte auf, welche sich auf die Zersetzung der Jod- 
wasserstoffsaure in Jod und Wasserstoff zuriickfiihren lassen. 

Es bleibt noch iibrig anzufiihren, dals bei Anwendung von ver- 
diinnter Chlor - und Jodwasserstoffslure keine Einwirkung des Cyans 
wahrzunehmen war. 

*) Ann. Cham. Pharm. (7x111, 5. 246. 
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