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Die Bestimrnung deu Thallium ergab keine sicheren Resultate 
Ich versuchte es als schwefeleaures Salz zu bestimmen, erhielt jedoch 
statt 68,58 Proc. - 71,529 Proc. Ich hoffe im weiteren Verlauf dieser 
Arbeit eine bessere Methode zur quantitativen Bestimrnung des Thal- 
liiim ansfilldig machen zu konnen. 

A u s  dem Thalliurndiathylchlorijr erhielt, ich durch Zerlegung rnit 
schwefelsaurein Silber in wassriger Lnsung das 

S c h w e fe 1 s a u r e T h a1 I iurn d i a t h y  1 (TI [CZ H5]9 YO4. 
Es ist eine in Wasser, Aether und Alkohol losliche Substanz, 

a m  diesen Fliiuigkeiten in Blattcben krystallisirend. 
Ich bestirnrnte die Schwefelsaure in  der Verbindung und erhielt 

aus 0,3945 Gramrn 0,1484 schwefeiuaures Baryum, . moraus sich ein 
Gehalt von  12,69 E‘Mc. ergiebt. Die Berechnung ergiebt fiir die Ver- 
bindung nach obiger Formel 12,90 Proc. 

Ebenso erhielt ich durch Zerlegung mit salpetersaurern Silber 
in wassriger Losiing das 

ein Korper, welcher sich iu seinen Eigenschaften genau der vorigen 
Verbindung anschlieest. Ausgezeichnet ist er  vor der vorigen Ver- 
bindung durch raschere Zeraetzung beim Erhitzeu. 

Die Analyse ergab in 0,2260 Gramm Substanz - 0,0645 c02 und 
0,1160 H a g .  

Hieraus ergiebt sich : 

S a l p e t e r s a u r e  T h a l l i u m d i a t , h y l  - TI ( C 2 H 5 ) 2 N 0 3 ,  

Die Substanz wurde rnit chrsmsaurem Blei verbra.nnt. 

Gefunden Berechnet f i r  TI(C7 H 5 ) ’ N 0 3  
Koblenstoff . . . . 3,14 3,08 
Wasserstoff . . . . 15,OO 14,81 

Ich bin init der weiteren Untersuchung der Aethylverbindungen 
des Thallium beschiiftigt und hoffe aus dem Thalliumdiathylchloriir 
das Thalliurntriathyl rein und auch die ubrigen Verbindungen zu er- 
halten. Selbstverstandlich miissen auch uber die Molekulargrosse de.r 
hisr genannten Verbindungen noch weitere Versuche entscheiden. 

C a r i u s ‘  Laboratorium zu Marburg. December 1869. 

6. J. Schoras :  Vorlesungs-Versnche. 
(Eingegangen am 29. Decbr. 1869 nnd 3. Janoar 1870, verlesen in der Sitziing 

von Hro. W i c b e l b a u s . )  

I. U e b e r  e i n i g e  W i r k u n g e n  d e r  S o n n e n s t r a h l e n .  
Urn die Reductionsfghigkeit der Oxalskure auf Metallchloride nach- 

zuweisen , kocht man bekanntlich eine mit Oxalsaure versetzte Gold- 
cbloridlnsung, wodurch sich daa Gold metallisch aasscheidet : man fiibrt 
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dann in der Regel gleichzeitig a n ,  dass eine Lasung von Quecksilber- 
chlorid unter den gleichen Bedingungen, niimlich bei Gegenwart von 
Oxalsaure und beim Erhitzen, zu Chloriir reducirt werde. Wird letzterer 
Versucb wirklich in einer Vorlesiing vorgenommen, so tritt wohl eine 
schwache Truburig von etwas ausgeschiedenern Quecksilberchloriir ein; 
indese driingt die kostbare Zeit einer interessanten Vorlesung dam, 
den Versuch, obgleich unvollendet, unbefriedigt bei Seite zu schieben. 
Man kann sich auch leicht uberzeugen, dass die genannte Reaction, 
selbsi nach langerern Kocheii nur sehr unvollstlndig ist. Anders ist 
es aber, wenn man eine solche rnit OxalsAure versetzte Quecksilber- 
chloridlosung den Wirkungen des direkten Sonnenlichtes aulsetzl. 
Nach einigen Minuten heginnt eine reichliche Ausscheidung von Queck- 
silberrhlorur und zwar in Form von perlrnutterglanzenden Blattchen, 
die durch den lebhaften Reflex der Sonnenstrahlen, denen sie ihr 
Dasein verdanken, einen wirklich hiibschen Anblick gewiihren. Der 
bei 110' getrocknete Niederscblag enthielt 15,2 Proc. Chlor und ist 
demnach Quecksilberchloriir. Dieser sowie die folgenden Versuche 
wurden in der Juli-Sonne ausgefiibrt. 

Wird eine Losung von Berlinerblau in  Oxaleliure den Sonnen- 
etrahlen ausgesetzt , so tritt plotzlich eine vollstandige Flllung von 
Berlinerblau ein und statt der intensiv blauen und nndurahsichtigen 
Fliissigkeit bat man eine wasserhelle, farbloee Lasung vor sich. 

Die Reduction, welche die Oxaisaure im Sonnenlichte auf Uran- 
und Eisenoxydsalze ausiibt, ist bekannt; so verwandelt sich z. B. eioe 
rnit Oxalsaure versetzte. Eisenchloridlosung in  EisenchlorBr anter Ent- 
wicklung von Kohlensiiure. Weniger aufgekliirt, obechon von einer 
boben technischen Bedeutung ist das Verhalten einer rnit Weinstein- 
eaure versetzten Eisenchloridlijsung. Eine solche Losung wird beim 
Verfahren, Photographieen mittelst Kohle anstatt mit den ebenso kost- 
baren wie verganglicheii Silberpraparaten darzuetellen, in Anwendung 
gebracht. Eine mit genannter Eisenlosung praparirte Collodion-Platte, 
in] Dunkeln getrocknet, erlangt a n  den vom Lichte getroffenen Stellen 
die Fahigkeit, fein zertheilte KGrper wie Graphitpulver, Englisch-Roth 
und andere Metalle und Metalloxyde rnit grosser Energie und dauernd 
zuriickzuhalten. Die Menge des an jedem einzelnea Punkte adhiiri- 
rendrn Pulvers hiingt von der grosseren oder geringeren Intensitst 
des aufgefallenen Lichtes ab, wodurch die verschiedenen Tone und 
Srbattirongen und somit die stereometrische Darstellung dee Gegen- 
standes ermoglicht wird. Die Praktiker sagen, dase das Eisensalz an 
derr von dern Lichte getroffenen Stellen hygroskopisch geworden und 
dadurch dlrs Anhaften der pulverftjrmigen Kijrper bedingt sei. Wie 
den1 auch sei, die Wirkung des Lichtes ist auch hier ein Oxydations- 
resp. ein Reductionsprocess. Eine rnit Weinsteinslure versetzte , in- 
teusiv gelb gefiirbte Eisenchloridlosung entfarbte sich vollstandig, wenn 



sie dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt wurde; ein Beweis, dass Re- 
duction eingetreten war ,  wie dies auch a priori der Analogie mit 
Oxalsaure gemass, zu erwarten war. Setzt man eine Lijsung von 
Eisenoxydhydrat in W einsteinsaure, also weinsaures Eisenoxyd der 
Einwirkung des direkten Sonnenlichtes Bus, so gewahrt man bald eine 
reichliche Abscheidung eines krystallinischen, gelblich griin gefarbten 
Pulvers. Da nun auch hier Reduction und somit Oxydation eintritt 
uud zwar ohne alle Gasentwicklung, so muss sich bei dieser Reaction 
die Weinsteinslure oxydiren. Ich behalte mir die Aufkliiriing des liier 
in Rede stehenden Vorgangs vor, glaube aber aussprechen zu mussen, 
dass ein vielseitigeres Studium ahnlicher Reactionen die so dunkeln 
Vorgange im Pflanzen - Organismus unserem Verstandniss sicherlich 
naher fuhren diirfte. 

11. Ue b e r e i g e n t  h ii m 1 i c h e F a r  b e n e r sc h e i n  u n g e  n g e  w i s  s e r 
P l a t i n c y a n  - M e t a l l e .  

G m el in  war es , der zuerst das Kalium - Platincyanur kennen 
lehrte, worauf Q u a d r a t  und S c h a f a r i k  bald nachher ahnliche Platin- 
verbindungen darstellten. Es war aber erst M a r t i u s ,  der in einer 
gewissenhaften und sehr verdienstvollen Arbeit die' Serie dieser Ver- 
bindungen vervdlstandigte und die cheniische Zusammensetzung der 
einzelnen S a k e  fixirte. Viele dieser Doppelsalze zeicbnen sich be- 
kanntlich durch einen lebhaften Di-  und Trichroismus aus und ver- 
anlasste mich die Pracht der Farbenerscheinungen, welche die Krystalle 
zeigeu, einzelne dieser Platincyandoppelsalze darzustellen. Ich be- 
merkte dabei, dass namentlicli dns Calcium- und Magnesiumsalz ihr 
sog. Krystallwasser schon bei verhaltnissrnassig niedriger Teniperatur 
vollstandig abgeben, dasselbe aber nach dem Erkalten ebenso leicht 
wieder aufzunehnien in1 Stande sind. Da nun die wasserlosen Salze 
weiss, die wasserhaltigen aber gefirbt sirid; so lassen sich mit ge 
nannten Salzen impragnirte und gefarbte Stof fe  wie Papier etc. duwh 
blosse Temperatu~erhijhu~ig entfarben, nehmen aber beim Abkiihlen 
mit mehr oder minderer Leichtigkeit das Krystallwasser und mit diesen 
ibre urspriingliche Farbe wieder an. 

Trankt  man einen Papierstreifell etwa mit eioer Msung von 
Magnesium -Plat.incyaniir , so f5rbt sich derselbe nach dem Trocknen 
lebhaft roth und geniigt es, denselben nur einer gerhgen Temperatur- 
erhohung ausznsetzen, um das dern Salze angehiirige Wasser aus- 
zutreiben und dadurch die rothe Farbe vollstiindig zu vertiichten. Nach 
dem Abktihlen stelltsich die urspriiiiglicheFarbung allmtiblich wieder her 
und kann ihr Wiedererscheinen durch wiederholtes Anhauchen beschleu- 
nigt werden. 

Ein mit Calcium-Platincyanurlosung impragnirtes Papier, das sich 
nach dern Trocknen lebhaft kanariengelb farbt, wird durch gelindes 



14 

Erwarmen farblos, resp. weiss; entfernt man dann aber das Object 
aus der warmen Atmosphare, so geniigt schon ein einmaliges An- 
hauchen, um das 3e lb  augenblicklich und zwar noch lebhafter wie 
zuvor auf dem Papiere glanzen zu sehen. Das Calciumsalz ist also 
fur die Wiederaufnahme des Wassers weit empfanglicher als das ent- 
sprechende Magnesiumsalz, was wohl in dem verschiedenen Gehalte 
an Krystallwasser, das diesen beiden Salzen sngehort, seine Erklarung 
findet. Dess indess die Farbenerscheinungen des Calciunisalzes bei 
dem gelben Lichte unserer Gasflammen nicht vie1 Effect machen, ist 
selbstverstandlich und miisste man sich des Magnesiumlichtes bedienen, 
wollte man sich Abends das Vergnugen machen, besagb Erscheinungen 
zu beobachten. N i c k l k s  hat bekanntlich sclion vor langerer Zeit die 
Thatsache kennen' gelehrt, dass das Magnesiurnlicht die Farben in ihrer 
Eigenthumlichkeit wie bei Tageslicht erscheinen Iasst. 

Das entsprechende Bariumsalz ist ebenfalls gelb farbend. Da 
diese Farbe aber durch Temperaturerhohung nicht so leicht ver- 
schwindet, so ist das Salz weit weniger als das eben beschriebene Cal- 
ciumsalz fur diese Versuche geeignet. Wendet man indess ein Gemenge 
von Bariumsalz mit einem anderen Platincyan-Metalle, etwa mit Ealium- 
Platincyanur an, so erhalt man beim Impragniren von Stoffen mit der 
Lijsung eines solchen Salzgemenges nach dem Trocknen zwar eine 
unscheinbare blassgelbe Farbe, dieselbe hat aber nun die Fabigkeit 
beim Erwarmen durch Gelb, Orange in Roth iiberzugehen, das seiner- 
seits bei weiterem Erwarmen wieder verschwindet und sich 'in das 
urspriingliche Gelblich -Weiss urnwandelt. Ueberlasst man nun den 
erwarmten Gegenstand sich selbst, so entwickelt sich schon wahrend 
des Abkiihlens die FIrbung wieder und durchlauft nun ohne weiteree 
Eingreifen des Experinientirenden die ganze Farbenskala yon Gelb 
durch Orange in Roth, um schliesslich in einem kraftlosen Gelblich- 
Weiss zu verenden. Das letztere Roth kann auch durch ein einmaliges 
Anhauchen vernichtet werden. Hat  man das Bild einer Rose, z. B. 
oder eine kiinstlich verfertigte Blumencorolla mit einem Gemenge von 
dem in Rede stehenden Barium- und Kaliumsalze gefarbt, so hat ee 
den Anschein, a1s ob sich das betreffende Blumenstuck durch das vor- 
hergegangene Erwarmen in seinem natiirlichen Farbenschmuck ent- 
fa1 tete. 

Dieser amiisrtnte Versuch, der diirchaus keinen Anspruch auf 
wissenschaftliche Bedeutung niacht , ist dennoch sehr geeignet, auch 
dem Unbefangensten, der noch nicht das Verstiindniss fur wissen- 
schaftliche Forschung besitzt, die Macht der Chemie fassbar vor Augen 
zu fubren. Indess muss wegen der Giftigkeit dieser S a k e  davon ab- 
gesehen werden, diese und lhnliche Stoffe aus Gewinnsucht im Pu- 
blikum zu verbreiten und musste iiberhaupt eine derartige Gewissen- 
losigkeit von den Chemikern principiell mit Verachtung gestraft werden, 
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selbst auch dann, wenn die Sanitits-Polizei keine Veranlaesung nehmen 
soUte einzoachreiten. 

Daa Lithium-Platincyaniir ist an der Luft zerfliesslich und daher 
zum Fiirben schon ungeeignet. Dagegen zeigt das entsprechende Am- 
moniurnsaIz, in der Porcellanschale auf dem Wasserbade eingedampft, 
auf der weissen Porcellanflache die sonderbarsten, braunrothen Farben- 
N" uancen. 

Dass die in Rede stehenden Farbenerscbeinungen in experimentell- 
chemischenVortrfgen ihre Verwendung finden durften,braucht wohl nicht 
besondersgesagt zu werden. Sollte bei einem derartigenversucheein solcher 
gefarbter Papierstreifen Feuer fangen, so konnte man die geringe Menge 
der entstandenen Asche an eine Federfahne heften und in Knallgas 
bringen, wodurch dann die Vereinigung beider CLase mit Explosion 
vor sich geht. sollte es aber von Interesse sein in einem gegebenen, 
abgeschlossenen Raume die geringsten Mengen von Wasserdampf norh- 
zoweisen, so wiirden sich dafur wit Calciurnsalz impragnirte und durch 
Temperaturerhohung entfarbte Papierstreifen sehr gut eignen uiid diese 
sornit als hygroskopische Mittel anzuempfehlen sein. 

C o l n ,  den 3. Januar  1870. 

7. C. Friedel  nnd A. Ladenburg: Ueber Silicopropionsaure. 
(Eingegangen am 10. Januar, verlesen in der Sitzung von Hrn. W i c h  elhaus.) 

Vor etwa zwei Jahren haben wir an der frenzijsischen Akademie 
eine Abhandlung publicirt,") worin wir Darstellung und Eigeoschaften 
eines Korpers beschrieben haben , dem wir den Namen Orthosilico- 
propionsiureather beilegten und dessen Moleculargewicht der Formel 
SiC,H, (OC, H5)3 entsprach. Derselbe entsteht aus dem Monochloi- 
hydrin des Kieselsaureiithers Si C l ( 0  C, H 5) . ,  , bei der gleichxeitigen 
Einwirkung von Zinkathyl und Natrium und schien uns namentlich des- 
halb von Interesse, weil die kohlenstofl'laltigen Gruppen in verschie- 
dener Binduogsweise darin angenomnien werden miissen, welcher An- 
sicht das Verhalten der Verbindung entsprach. Dieselbe zorsetet sich 
mit concentrirter Kalilauge nur unvollstandig, d. h. sie liefert nach 
der Zerlegung des entstandenen Kalisalzes einen kohlenstoff- und sili- 
ciumbaltigen Korper , dessen Analysen annahernd mit der Formel 
S i c ,  H, 0 2 H  iibereinstimmten, den wir aber nicht im Zustand abso- 
luter Reiriheit erhalten konnten. Solches ist uns erst jetzt nach vielen 
vergebliehen Versuchen gelungen. Wir waren dabei genothigt , eine 
grossere Menge des oben erwahnten Aethers darzustellen, haben uns 

7 Comptes rendua LXVI., 816. 


