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welclier bei 79O scbmilzt. Seine Ziisammensetzung wird durch die 
Formel 

G O  (C, ,H,)  €IN( 
c2 H5 ' C ~ ~ H I ~ N O ~  = 

ausgedriickt. 
Naphtylcyanat. Ueber diese Verbiridung liegeu bereits einige 

kurze Angaben vor. Nachdem ich gefundeu bntte, dass das Diphenyl- 
carbamid bei der Destillat,ioii rnit Phosphorsaureanhydrid etwas Phenyl- 
cyanat liefert, hat Hr. V i n c e n t  Hall") in meinem Labaratorium den 
silologen Versuch in der Nnphtylreihe angestellt, aber nor eine noch 
geringere Menge der entsprechenden Naphtylverbindung erhalten. Die 
Bildung des Naphtylcyarmts auf dem an,gedeuteten Wege war jsdoch 
festgestellt. 

Bei der Destillation des Naphtylurelthans mit wasserfreier Phos- 
phorsiiure wird das Naphtylcyanat in re-ichlicher Menge erhalten. Es 
ist eine hrblose, schon etwas schwer bmewegliche Fliissigkeit , dereii 
Siedepunkt bei 269-270" liegt. Der Dampf drs Kiirpers besitzt noch 
den stechenden Geruch, welcher den Cynnaten eigenthiirnlich ist; bei 
gewijhnlicher Temperatur aber ist das 1Naphtylcyanat fast geruchlos. 
Die Zusammensetzung des Napthylcyanats wird dwch die Formel 

C,,H,NO = co [ N  

ausgedriickt; ich habe mich aber begniigt, diese Formel durch die 
Reactionen des Iiiirpers festzustellen. A.ugesichts des Verhaltens zum 
Wasser und Ammoniak sammt seinen Derivaten, konnte iiber die Natur 
der  Verbiudung kein Zweifel obwalten. Bemerkenswertb ist die Leich- 
tigkeit , mit welcher sich alle diese Reactionen bei der Naphtylver- 
bindung vollziehen. Das Naphtylcya,nat arbeitet. mit ungleich griisse- 
r w  Sclinelligkeit iind Prlcision ala der analoge Xylylkiirper, dies 
zeigt sich ganz besonders bei der Einvvirkung des Triathylphosphins, 
welches das Cyanat der Naphtylreihe fast aogenblicklich zum Er- 
starren bringt. 

Schliesslich sage ich Hrn. F. Hob r e c  k c  r fur seine thatkriftige 
Hiilfe bei Anstellung der bescbriebenen Verauche meinen besten Dank. 

CIfJH, 

187. A. W, Eofmann: Vorlesungsversnche. 
(nus dern Berliner Uuiv.-Laboratorinno, LVI. Vorgetr. vom Verf.) 

Indem ich, i m  Sirine eines friiher geniachten Varschlagn""), mir er- 
lauhe, der Gesellschaft einige neuere didaktische Erfahrungen mitzu- 
theilen, welche icb in den letzten Monaten gesammelt habe, kann icb 

*) V i n e e u t  H a l l ,  Lond. R. S. Proc. 11:. 365. 
") Diwe Berichte Jabrg. II., 267. 
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nicht umhin, denjenigen Fachgenoseen meinen freudigen Dank auszu- 
driicken, welche sich air dem Austausche des kleinen wissenschaft- 
lichen Erwerbs, der bisher einem griissere~i Kreise nur selten ougiing- 
lich war ,  haben betheiligen wollen. Freilich mochte ich auch nicht 
unterlassen, deu Wunsch auezusprechen, diese Betheiligung miige in 
dem kommenden Studienjahre eine noch lebendigere sein, ale  in dem 
zur Neige gehenden. 

Nach dem Eindrtick zu urtheilen, der mir aus der Besprechung 
mit Freunden iiber dieBen Gegenstand geblieben ist, scheint noch immer 
bei Vielen ein Bedenken zu waken, Dinge mitzutheilen, welche miig- 
licher Weise der Eine oder der Andere bereits kennt, durch deren 
Verbreitung aber der grofsen Anzahl derer, welche die betreffeude Er- 
fahrung noch nicht gemacht haben, ein wesentlicher Dienst geleistet ist. 
Es wird in der That nicht selten vorkommen, dass Beobrchtungen mit- 
getheilt werden, die schnn Vielen bekannt, die vielleicht sogar schon 
irgendwo veriiffentlicht sind; allein wenn dem so ware, so w h d e  sicli 
dies ja  alsbaid bei der Besprechung im Schooese der Gesellschaft heraus- 
stellen 'und das von Vielen Gekannte wiirde begreiflich in den Re- 
richten keine Aufnabme finden. 

Wie echwer es ist, zu wissen, ob ein Versuch wirklich neu isf 
dariiber ist mir in letzter Zoit erst noch Erfahrung geworden. Im ver- 
flossenen Jahre, gelegentlich des Besuchs der Ohemischen Gesellschaft im 
Universitiits-Laboratorium, habe ich den Vereinsgenossen eine Reibe von 
Versucben vorgefiihrt und unter anderm gezeigt, wie man miissige Warme- 
entwicklung durch Eintauchen einer Aether enthaltenden Glasriihre in die 
wiirmeentwickelnde Masse und Anaiinden des Aetherdampfes anch auf 
weite Entfernungen hin zur Anschauung bringen kann.*) Ich weiss jetzt, 
dasa diese Versuchsform nichts wenigor als neu ist und dass sie von 
F a r a d a y  vor mehr als 20 Jahren bereits, in den beriihmten J u v e -  
n i l e  L e c t u r e s ,  welche der gefeierte Forscher um Weihnachten vor 
einem zahlreichen Publicum von kleinen und grossen Kindern in der 
Royal I n s t i t u t i o n  i u  halten pflegte, angewendet worden ist.' Nichts 
deeto weniger zweifle icb nicht, ja ich weiss ea mit Sicherheit, dass 
ich durch Mittheilung deseen, was ich fir neu hielt, Vielen &en 
wahren Gefallen gethan habe. Tch trage sogar kein Bedenken, hier 
noch einer kleinen Verbessernng dieses Versuches zu .gedenken, selbst 
auf die Gefahr hin, dass such a i m  Verbesserung nicht gang neu ist. 

Statt eine ltherhaltende Riihre in die wkmeentwickelnde Fliiseig- 
keit, also a. B. in eine Mischung von Waseer und Schwefelsaure oder 
in eiue iibersiittigte Losung von eseigsaurem Natrium einzufiihreii, ge- 
staltet sich der Versuch einfachcr, bequemer und effectvoller, wenn 
man den Aether geradezu in den ziemlich vollen Ballon giesst, in 

9 Diae Barichte Jahrg. IL, 966. 



660 

welchem eich die Reaction vollendet upd den Aetherdampf an der 
MSindung d d b e n  anziindet. 

1. Eutzi indung von Waeeeretoffverbindungen in  Beri ihrung 
mi t ran c he n d e r S e 1 pet e r s i i  ure. 

Es ist aue den Untereuchungen von G r a h a m  bekannt, dase der 
Phosphorraseerstoff, welcher durch Reriihrung mit Schwefel, oder an- 
derswk eeine Selbetentziindlichkeit verloren hat, dieeelbe wieder erhiilt, 
wenn man ihn mit ealpetriger SHore in Beriibrung bringt. Phosphor- 
waseeretoff blaaen entsiinden sich, weno man einen mit heisser reuchender 
Sdpetereffure befsuchteten Glaastab iiber die Wadeerfllche Milt, aue der 
eie em3oreteigen. Gieest men einige Tropfen erwtirmter rauchender 
Salpetemtiure in einen Cylinder nicht freiwillig entzandlichen Phosphor- 
wvrreeerstoffgaaes, 80 tndet eine Huseeret heftige, nicht ganz ungefiihr- 
lirhe Detonation statt. 

Schwefelwmseretoff nnd Selenwaeeerstoff werdea ebenfalle durch 
ranchende SalpetereHore onter Fenererscheinung zerlegt, allein ee kommt 
hier , zumal bei dem Schwefelwaseeretoff, ,wesentlich auf die Reinheit 
dee entwickelten Gases an. Enthglt der Schwefelwaeeeretoff eine reich- 
liche Menge freien Waeeerstoffgasee, 80 erfolgt die Verbrennung nicht. 
Es empfiehlt eich deeehalb fir den vorliegenden Vereuch, dae Schwefel- 
WaesersWgaa nicht aoe Schwefeleieen, eondern aue nativem Antimon- 
s d d  zn bereiten. 

A m  echijneten zeigt eich diese Erecheinung bei dem Jodwaseer- 
stoff. Gieeet man am einer Probirriihre einige Cubikcentimeter ge- 
liode erwlrmter rauchender SalpetereBure in einen mlseig groeeen 
Cylinder voll Jodwamerstoffehregas , so schliigt alebald eiue grosee 
rotbe Flamme empor, welche in eine violette Wolke von Joddiimpfen 
eingaiillt iet. Gleichzeitig werden die Innenwlinde des Cylinders von 
&em Netzmerke stablgrauer Jodkrystalle iiberzogen. 

2. Beobachtung complementiirer F a r b e n  bei d e r  Be- 
schauung  einee K b r p e r e  im durchfal lenden und 

i m  re f l ec t i r t en  Lichte. 
Viele geferbten Subetanzen zeigen bekaontlich im reflectirten 

Lichte die Farbe, welche mit der i m  dorchfallenden Lichte beobach- 
teten eomplementiir iet. Dime Erecheinnng l h t  eicb bondera  elegant 
bei den Anil infarbeteffen nnd zurnal bei dem gewbhnlich ale Jod- 
griin bezeichneten An il in griin wahroehmen. 

Jedermann kennt dlre gealttigte Pnrpnrroth, welchee die Selee 
dee Roeaniline bei durchfallendem Lichte in Liieung zeigen ; eeltener 
hat man Gelegenheit, daa prachtvolle Cantharidengriin zo beobachten, 
in welchem die Fllicben gr6seerer Kryetalle dieeer S h e  epiegeln. 

Libst man eine concentrirte Lbenng van Jodgriin in Alkohol auf 
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einer Glasschasle entweder a n  der Luft oder besser auf dem Wasser- 
bade verdampfen, so iiberzieht sich die Schale mit einem homogenen 
vollkonimen durchsichtigen Firniss, welcher im durchfallenden Lichte 
eine prachtvoll g r i i n e  Farbe zeigt, im refiectirten Lichte aber e h e n  
hochst charakteristischen, zumal beim Reiben sehr bestimnt hervortre- 
tenden ro t h e n  Kupferglanz besitzt. 

Wird rrunmehr ein Theil der Glasscliale gelinde erhitzt, so rer- 
wandelt sich, wie ich bereits friiher gezeigt habe'), daa G r i i n  in 
V i o I e t ,  indem das Dijodmethylat des Trimethylrosanilins unter Ent- 
wicklung von Jodmethyl in Monojodmethylat iibergeht. Ueberall, wo 
die Schale im durchfallenden Lichtc. schon v i o l e t  erscheint, zeigt iie 
nunmehr im reflectirten Lichte einen rein g e l b e n  Messingglanz. 

Wenn man schon im Allgemeinen einerseits Gr i in  und R o t h ,  
andererseits B l a u  und G e l b  als complementiire Farben gelten liisst, 
so hat sich mein verehrter College Hr. Geh. Rath D o v e  in den an- 
gefiihrten Fallen noch durch besondere Verauche iiberzeugt , dass die 
bei den Anilinfarbstoffen im durchfallenden und im reflectirten Lichte 
beobscbteten F a r b e n t h e  sich in der That  zu weiseem Lichte erganzen. 

Die grune und rothe Farbe, welche die Rosanilinsalze beziehungs- 
weise im reflectirten und im durchfallenden Lichte zeigen, entsprechen 
den complementaren Farben eines im polarisirten Lichte durch ein 
doppelbrechendes Prisma ah Analyseur betrachteten Gypsblattchens von 

Die saftgriine Farbe des Jodgriine im durchfallenden Lichte und 
der kupferrothe Glanz, welcben dieaer Farbatoff' im reflectirten Lichte 
bietet, fallen mit den Farben eines Gypsbliittchene von Q Gangunter- 
schied zusammen. 

Was schliesslich die blauviolette Farbe des aus dem Jodgriin durch 
Erwarmung entstehenden Methylviolets anlangt und den Messingglanz, 
welchen diese Stibstanz reflectirt, so fand sich in der reichen Samm- 
lung des Hrn. D o v e  kein Oypsblattchen vor, welches, im polariairtea 
Lichte betrachtet, genan die hier beobachteten complementlren Farben 
gezeigt hiitte. Die bei dern letztgenannten Anihkiirper anftretenden 
Farben liegen etwa in der Mitte zwiechen denen, welche man bei der 
Betrachtung von Gypsbliittchen von 9 und von # Gangunterschied 
wahroimmt. 

Gangunterachied. 

3. Fa rb  e k r a f t  e i  n i g e r  A n i l  i n f ar b s t o ff e. 
Wcr erinnert sich nicht an die zablreichen Beispiele der Theil- 

barkeit der Materie, welche in physikalischen Vorlesungen angefihrt 
zu werden pflegen, an den b i t e r ,  der sammt seinem Pferde in dsa 
Gold eines Ducaten gehillt ist, an dip zu mcilenlangem Draht sue- 

*) Hofmann und Girard,  Diem Berichte Jahrg. 11, 8. 446. 
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gezogene kleine Goldmiinze, an die vergoldete irdene Schiissel, welche 
man in den Tijpfereien von Staffordshire fiir einen Sixpence kaufen 
kann? 

Kaum minder schlagende Illustraticnen fur die Theilbarkeit der 
Materie liefern die A n i I i n  f a r  b en. Das Intcresse, mit dem mehrere 
physikalische Freunde einige hierher gehorigen Erscheinungen noch jiingst 
erst im hiesigen Laboratorium betrachtet haben, veranlasst mich, die 
Ergebnisse mitzut,heilen, welche bei verschiedenen Versuchen iiber die 
Fiirbekraft der Anilinfarben erhalten wnrden. 

Die Auflijsung eines R o s a n i l i n s a l z e s  - da es sich hier stets um 
sehr verdiinnte Losungen handelt, .so ist es ganz einerlei, welches Salz 
man anwendet - mit einige Tropfen Emigsaure enthaltendem Wasser 
so weit verdiinnt, dass auf I Th. Fiirbessrlz 1 Million Theile Fliissigkeit 
knmoit ( 1  Milligramm auf 1 Liter Fliissigkeit), besitzt noch eine tief 
carmoisinrotha Farbe. Ein mit verdiinnter Essigsure angefeuchteter 
Seidebuschel wird von tiieser Losung augenblicklich schiin rorh gefarbt. 
Erhiiht man den Wassergehalt bis anf 25 Million (& Milligramm im 
Liter), S O  ist die rothe Tinte immer no& sehr deutlich und eingelegte 
Seide erscbeint nach einer viertel Stunde lichtroth gefarbt. Verdiinnt 
man noch weiter, so zeigt es sicli, d,ass bri dern Verhaltniss yon 
1 Th. FGrbesahauf 100 Millionen Theile Wasser (& Milligr. im Liter) 
die Grenze erreicht Ist, bei welcher die Farbe noch sichtbar ist: Diinne 
Scsichten dieser Fliissigkeit. erscheinen in der That scbon ganz farblos 
und man muss durch dickere Schichten (von etwa 3 Meter) hindurch- 
sehen nder die Oberflbhe der F1iissigkei.t halb im durchfallenden, halb 
im reflectirten Lichte betrachten, um die Tinte noch deutlich wahrnehmen 
zu kiinnen. lnteressant ist es alsdann, einen weisseii Seidefaden in cin 
nicht allzu geringes Volum dieser nahezu farblosen Fliissigkeit einzu- 
hangeii. Nach 24 Stnnden erscheint eiii solcher Faden ganz deutlich 
und zwar ungleich tiefer gefarbt als die! farbende Fliissigkeit. Ange- 
sichts dieser Erscheinung konnen wir iiicht. bezweifeln, dass .sich im 
Schoosse der scheinbar ruhenden Fliise.igkeit StrBmungen vollziehen, 
in Folge deren die gefarbten Wasserinoleciile nach einander an dem 
ruhenden Faden voriibergefiihrt werden; und es deuten daher auch die 
hier verzeichneten Beobachtungen auf einen Bewegungszustand der 
Moleciile hin, zu dessen Annahme die N'aturforscher auf den verschie- 
densten Babnen gelangt sind. 

Experiinentirt man statt mit einem Rosanilinsaiz rnit einem der 
zahlreichcn Farbderivate des Rosanilins, s6 beobachtet man ein ganz 
iihnliches Farbevermijgen. Der Versuch wurde noch specie11 rnit dem 
A e t h y l v i o l e t  und dem J o d g r i i u  angestellt. I n  beiden Fallen war die 
Firbung bis zur Verdiinnung selbst von 100 Millionen noch sichtbar 
nnd beidc Losungen fixirten auf einem Seidefaden nach Ihgerer  Zeit 
die betreffende Farbe schwacb, aber deutlich. Die beiden let.ztgenann- 
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ten Farbstoffe eignen sich aber fur dikse Grenzversuche minder gut, 
als die Rosauilitisalze, da VioleL und Griin im verdiinnten Zustande 
der Farbe naher liegeu, welche inan beim Durchsehen durch betriicht- 
liche Schichten reinen Wassers beolachtet. 

4. S a l p e t e r s a u r e b i l d u n g  be ;  d e r  V e r b r e n n n n g  d e s  W a s s e r -  
s t o f f s  i n  d e r  L u f t .  

Es ist bekannt, dass sich bei der Explosion eines Gemenges von 
Wasserstoff und Luft im Eudiometer stets Spuren von Stickstoffoxyden 
bilden und dass bei der einfachen Verbrennung des Wasserstoffs in der 
Luft gleichfalls immer ein wenig Stickstoff oxydirt wird. I n  letzter 
Zeit babe ich diese Erscheinung unter Bedingungen beobachtet. welcho 
vielleicht der Mittheilung nicht unwerth sind. 

Gelegeutlich einer popularen Vorlesung sollte der Versucb dCr 
Wawerbildung in recht grossem Maassstabe angestellt werden. Zu dem 
Ende traten die beiden Gase in einem Glaaballon von 10 Liter Capacitiit 
zusammen. Der  Ballon war auf beiden Seiten mi t  Tabulaturen verschen, 
durch wclche die in Platindiisen endigendeu Glasriihren eingefuhrt wur- 
den. Das gebildete Wasser floss aus dera abwarts gerichteteri H a k e  des 
Ballons ab. Al8 in einem Versuche, bei welchem die Luft in dem 
Ballon nicht durch Sauerstoff verdrangt worden war, der Waaserstoff 
einige Minuten lang in dem ihn umspulenden Sauerstoff gebrannt hatte 
und. die ersten Wassertropfen in  die unter dem HaIse stehende Sam- 
melflasche niederrannen, war ich erstaunt, das Gefiiss sich mit rothen 
Dampfen erfiillen zu sehen, deren Menge sich nocb vermehrte, als die 
Korke, welche die Glasriihren in den seitlichen Tabulaturen befestigten, 
momentan gelockert wurden. Der kleinste Tropfen des abtliessenden 
Wassers lijthete .Lacmustinctur; die Fliissigkeit schmeckte deutlich 
eauer und lieferte mit Schwefelsaure und Eisenvitriol die Reaction der  
Salpetersaure. 

Bei einem Versuche, in welchem sich binnen 30 Minuten 30 Gramrn 
Weaser gebildet hatten, wurde die Fliissigkeit mit Ammoniak gevattigt 
und die LSsung in einem grossen Uhrglase auf dem Wasserbade ein- 
gedampft. Nach dem Erkalten war  eine reichliche Krystallisation der  
charakterietischen Nadeln des Ammoniumnitrats angeschossen. 

Schliesslich mag bemerkt werden, dass der  bier beschriebene ein- 
fache Apparat den Process der Wasserbildung in iiberraschender Weise 
veranschaulicht. Wird der  Versuch zu An fang der  Vorlesung in Gang 
gesetzt, so hat sich am Schlusse derselben ein Champagnerglas bis zur 
halben Hiihe mit Wasser gefiillt. 

5. F l i i s s i g e s  C y a n .  
D a s  Cyan gebiirt zu den leichtzuverfliissigenden Gasen. Bei 

20° eind 4, bei 00 nur 13 Atmospharen Ueberdruck nothig, *:m das 



Cyangas zu condensiren. Bei - 21° ist das Cyan bei gewohnlichem 
Luftdruck fliissig und in Nahe der Erstarrungstemperatur des Queck- 
silbers endlich ist es fest. Die Erscheinung der Liquefaction liisst sich 
also bei dem Cyangas fast ebenso leicht beobachten, wie bei der 
schwefligen Sanre. 

Wenn man bisher III Vorlesungen das Pliissigwerden des Cyan- 
gases hat zeigen wollen, SO hat man den Versach entweder in einer 
Faraday’schen  Riihre oder in dem bekannten Magnns’schen Corn- 
pressionsapparat angestellt. Nach beiden Methoden erhalt man das 
Cyan leicht fliissig. Allein die verdicbtete Meqge ist immer eine sehr 
Sescbrhkte, auf griissere Eptfernungen kaum sichtbzre; ausserdem 
aber verliert der Versuch vie1 an Anschaiilichkeit durch den Urustand, 
dass man das gewonnene fliissige Cyan ciicht wieder alsbald als Gas 
in die Atmosphare striimen lassen kann, urn es an seinen Eigenschaf- 
ten, seiner Flamme zumal, wiederzuerkennen. 

Die Leichtigkeit, mit der sich die verdichtete schweflige Saure in 
mit Qlashahnen versehenen Gefiissen aufbewahren liisst, gab zanachst 
Veranlassung, grossere Mengen von Cyangas in starken Glasrohren, 
an deren Miindung ein G ciss ler’scher  Glashahn angescbmolzen war, 
zu condensiren. Es zpigte sich aber bald, daas man zu diesem Ende 
gar keines Glashahnes brdarf, indcm es einfnch geniigt, einen Metall- 
hahn auf die Olasrohre in  geeigneter Weise zu befestigeii. 

Die Methode des Versuches, bei der man schliesslich als der 
zweckmlissigsten stehen blirb, ist folgende : 

Auf eine gewiihnliche, etwa 30 Centimeter lange Verbrennungs- 
r6hre, welche an einem Ende zugeschrnolzen ist, wird rnit Siegellack 
eine Messingfassung aufgekittet, in die ein gutgrarbeiteter Messinghahn 
eingeschraubt werden kann. l ler  Messinghahn ist in der Verlangerung 
der Achse der Riihre niit einer gewellten Schlauchtiille verselien. Urn 
die Luft aus dem Apparate zu entferncni, wird eine diinne, bis auf 
den Boden reichende Entwicklungariihre durch den offnen Hnhn ein- 
gefiibrt und ein Strom trocknen Cyangases eingeleitet, bis das ails der 
Tiille entweichende Gas beini Verbreiineni die wine Cyanflanime zeigt. 
Die Entwicklungsrohre wird alsdann entferiit und der Hnhn ge- 
echlossen. 

Als Verdichtungsapparat dienen zwei starke Litrrflaschen, welche 
am Bnden mit Tubolaturen verselien sind. Heide Flascltrn stehen 
mittelst eines starken, in Leinwand eingeniihten Kautsclitikscl~lauclies 
von 13 Meter Liinge in Verbindung. Die einc Flasclie wird rt- 
was hoher, als die andere nufgrstellt, i n  der Art, dnss, wenn man 
die tiefer stehende bis in den F T ~ s  mit Qiiccksilber fiillt, das Metal1 
in der hoher stehenden iinmer noch ubeir die seitliche Tubiilatur em- 
porsteigt. I n  den Hals der qnecksilbergefiillten Flasche wird jetzf 
mittelst eines guten Knrks, der noch iiherdies niit Draht an dem 
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Halse befestigt ist, eine zweimal rechtwinklich gebogene Glasrijhre ein- 
gesetzt , deren Durchmesser dem der Schlauchtulle des Messinghahns 
entspricht und welche, wie dieser letztere, am Ende gewellt ist. Diese 
Riihre wird alsdann mit einem Cyangasapparat rerbunden, der zweck- 
massig aus einer schwerschmelzbaren Rohre besteht, welche mit einer 
zur Aufnahme des Quecksilbers bestimmten Vorlage verseheu ist und 
langsam in einem Verbrennungsofen erhitzt wird. Indem man die 
hoher stehende leere Flasche allmahlich senkt, fiillt sich die quecksilbcr- 
haltende Literflasche, in dem Maasse, a16 das Metall ausfliesst, mit 
Cyangas. 

Nach diesen Vorbereitungen stellt man die Condensationsrohre 
eine viertel Stunde latig in eine gute Kiiltemischung (Eis und Koch- 
salz, dem etwas Chlorcalcium zugesetzt ist) , welche eine Temperatur 
von -25O liefert. Nunmehr wird der Cyanapparat entfernt und das 
Ende der Aufsatzrijhre mit der Schlauchtiille der noch immer in der  
Ktiltemischung stehenden Condensationsriihre rerbunden, welches leicht 
mittelst eines starken, iiberdies mit Bindfaden zu umwickelnden, Kaut- 
schukschlaucbes geschieht. Man hat jetzt nur noch die tiefer stehende 
Flasche zit heben und das Quecksilber in die cyangefiillte Flasche 
Biesscn zu lassen. Sobald das Niveau des Quecksilbers im Halse der 
Flasche steht, wird der Hahn geschlossen und die Rohre aus dem Eis 
genommen. 

Unter den angegebenen Bedingungen erhalt man etwa 5 Cubik- 
centimeter fliissigen Cyans. Beim Oeffnen des Hahris striimt dae Gas 
mit grosser Heftigkeit aus; aber die grosse pfirsichbliithfarbig um- 
saunite Flarnme vermiiidert sich bald in Folge der starken Abkiih- 
lung der Flussigkeit, die sich iiberdies durch den Eisanflug auf der 
ausseren RBhre zu erkennen giebt. 

Das verdichtste Cyan halt sich wochenlang unverandert. 

6. A l t e r n i r e n d e  R e d u c t i o n  u n d  O x y d a t i o n .  
Wer  gewohnt ist, das Kupferoxyd fiir die Verbrennung in einem 

Ktipfertiegel iiber der Gasflamme zu gliihen, hat ohne Zweifel die 
reizenden Erscheinungen beobachtet , welche sich in raschem Wechsel 
auf der Oberfllche des Metalle vollziehen. I n  der ruhigen Flamme 
gliihend, zeigt der untcre Theil des Tiegels vollendeten Kupferglanz; 
wenn aber ein gelinder Luftzug die Flarnme zur Seite driingt, durch- 
lauft das metallgliinzende Kupferblech raech alle Farben des Regen- 
bogens und schwiirzt sich auf einige Augenblicke, urn, alsbald wieder 
von der reducirenden Flarnme umspiilt, den ursprunglichen Metall- 
glanz von Neuem zu gewinnen. 

Der Gedanke lag nahe, das hier der Beobachtung sich Bietende 
zu einem Vorlesungsrersuche auszubilden. Nach mehrfachem Pro- 
biren hat sich folgende Form ale zweckmiissig erwiesen: 
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Auf einem Dreifuss liegt ein eiserner Ring, in desseo Oeffnung 
eine kleine, aussen gut polirte Kupferglocke eingefiigt ist. Ein kriif- 
tiger Gasbrenner, dessen Flamme die inniere Wolbung trifft, bringt das 
Metall rasch zum Gliihen; nach einigen Augenblicken ist die Kupfer- 
glocke schwarz geworden. Nun Ibst miin einen starken Wasserstoff- 
strom niittelst einer Kautschukrohre in einen Glastrichter eintretea, 
der grade gross genug ist, urn die Glocke zu bedecken. I n  dem 
Augenblick, in dem der Wasserstoff auf das gliihende Metall auftrifft, 
wird die Oxydschicht entfernt und das llupfer hat wieder eeinen ur- 
sprunglichen Metallglanz aogenommen. Hebt man jetzt den Wasser- 
stoff ausstriimenden Trichter , so bewirkt die eintretende Luft alsbald 
die Oxydation, deren Fortschreiten aus der Reihenfolge der Farben 
bemessen werden kann. Wenn die Kupferglocke einmal stark gliiht, 
lassen sich diese Reductions- und Oxgdationserscheinungen so oft 
wiederholeo , als man will. 

leh hatte Anfangs Sorge, es mZjchten bei dem Aufsetzen and Ab- 
heben des Wasserstofftrichters gelinde Detonationen entstehen, ich 
habe aber nie auch nur die geringste Ehchiitterung wahrgenommen. 

Der Wasserstoff, welchen man bei diesem Versuche anwendet, 
muss rein sein. Die Gegenwart voii Sclnwefel- oder Arsenwasserstoff 
verandert die Oberfliiche des Kupfers; die gebildcten Verbindungen 
werden durch Wasserstoff nicht zersetzt und das Kupfer erlangt 
seinen schonen Metallglanz erst wieder, wenn man es mit Sandpapier 
abreibt. 

Ich kann mir am Scblusse dieser IMittheilung die Genugthuung 
nicht versagen, Hrn. Dr. A d o l f  Banntow, der mir in dem letzten 
Jahre in den Vorlesungen asbistirt hat ,  fur seine erfolgreiche Mit- 
wirkung bei Ausbildung der beschriebeneri Versuche meinen besten 
Dank auszudriicken. 

188. R. Rieth: Ueber die Grosse des Gasmolecule anorganischer 
Verbindungem, 

(Eingegangeu am 4. Juli.) 

I. 
Die Thatsache, davv gewisse Eleinente mit verschiedener Aequi- 

valenz auftreten kiiiirien, hut zu mehrfaclier Deuturig Anless gegeben. 
Ueber die Molecrilartormel der 1iiiher.en Oxyde, Chloride etc. stim- 

men wohl alle Ansichtrn ubereiii , wenigsteris derjenigen, welche das 
Avogaclro'sche Gesels anerkenrien; dagegcn merden (lie Formelti der 
niedrigeren Oxyde verscliiedeiitlicli snge~iommen. 


