
Sitzung vom 9. Januar 1871. 
Priieident: Hr. A. B a e y e r .  

Nach Genehmigung der Protocolle der Sitzung vom 12. Decbr. 
und der Generalversammlung vom 14. Decbr. vorigen Jahres ertbeilt 
der PrHsident dem Schatzmeister Namens der Gesellechaft decharge 
f i r  das Jahr  1870 und epricht demeelben verbindlichen Dank f i r  
eeine Miihea aus, nachdem Hr. K n o p  im Auftrage der mit Revision 
der Biieher betrauten CommieRion unter Hinweis auf die umfangreichen 
Arbeiten, welche ihnen vorgelegen, dazu aufgefordert. 

Ee werden dann gewlhlt: 
1) ale einheimiechee Mitglied 

Hr. R B i e i e r m a n n ,  Dr. Phil., Berlin. 
2) ale auewiirtige Mitglieder 

die Herren: 
A n  n a h e i m ,  Dirigent d. chem. Vereuche-Station Riiti bei Bern, 
P. J a n n a e c h ,  Dr. Phil., OGttingen, 
Samuel P. Sad t l e r  aus Baltimore, Gtiittingen, 
C. W e i g  e l  t , Dr. Phil., Carleruhe, 
F. W i b e l ,  Dr. Phil., Ramburg, 
K. W i b e 1, Profeeeor, Hamburg. 

Fiir die Bibliothek iet eingegangen : 
Die alten Sediment - Formationen und ihre Metamorphose in 

den franz8eiechen P y r e d e n  von Prof. C. W. C. F u c h s. 
Der Prhident  macht noch darauf aufmerkeam, dam vor der 

ngcheten Sitznng eine aweerordentliche General-Veraammlung (74 Uhr 
.II 23. Januar) etatthdet. 

Nittheilungen. 
1. Alex .  M i l l e r :  Ueber Verbrennungsiifen fiir organieche 

Analyse. 
(Vorgetragen vom Verfasser in der Sitzung vom 22. Kovelober; uacbtriglich 

eingegangen.) 
Die Aneprfiche, welche ein guter Verbrennuugeofen ctrfiillen muse, 

a) ein Hitzgrad bis eu angehender Erweichnng whwer schmelz- 
eiad : 

baren Kaliglaeee. 
I V N l  
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b) gleichrnaesige Erhitzung des Verbrennungsrohres in der ganzen 

c) gleichm6ssige Erhitzung an der Unter- und Oberaeite dea 

d) zeitlidie und rlumliche Herrschaft iiber den Hitzgrad, 
e) ununterbrochene Beobachtbarkeit der Verbrennung. 
Alle diese Anspriiche werden von dem L i e  big’schen Kohlenofen 

in ausgezeichneter Weise erfiillt. Gleichwohl suchte man ihn erst 
durcb Spiritusijfen zu ersetzen und jetzt ist er, aueser fiir Lehrzwecke, 
fast ganz und gar drirch Gasiifen verdrangt worden, wo es nur Gas 
giebt. Das Leuchtgas hat vor der Holzkohle den unbestrittenen Vor- 
zug der Sauberkeit und Bequemlichkeit. Was die Liistigkeit der Pro- 
ducte unvollkommener Verbrennung anlangt, so steht die Kohle rnit 
ihrem. Kohlenoxydgas (und Cyan!) niclit eben sehr dem Leuchtgae 
nach. I n  allen wesentlichen Beziehungen muss man aber wohl dern 
einfachen Liebig’schen Kohlenofen den Vorzug vor den gebriiuch- 
lichen Gasiifen einraumen. 

Die Construktion der lerzterea griindet sich in der bei weitem 
grossten Mehrzahl gegenwtirtig auf die Anwendung der B u n  sen’schen 
Brenner. Dieselben geben unieugbar eine sehr starke Hitze, so zwar, 
dass man sich mehr vor dem Zuviel als dem Zowenig in Acht nehmen 
muss. Aber die Erhitzung ist ungleicbm~eig,  eben so wohl in hori- 
zontaler als vertikaler Richtung und erfolgt sprungweise vorwiirca oder 
riickwarta. In der Liingsrichtung wird da6 Glasmhr perlschnurartig 
erhitzt, gewohnlich a n  der Oberseite noch zti schwach, wenn an der 
Unterseite schon zu stark. 

Man hat rnit Gliick versucht., die Plarnmen der zahlieicheii Bun-  
s e n ’schen Brenner dadurch in eine contiriuirliche zu verwendeln, 
dam man die obere Brenneroffnung seitlich einengte. in der Ling$- 
richtung dea Ofens aber bis Decimeter Liinge acblitzfirmig erwei- 
terte und diese Brenner eng aneinander riickte, doch ist damit noch 
nieht dem sprungweisen Erhitzen vorgebeugt. 

Die Anwendung VOL gerschiedznnrtigen Schornsteinen vermag nie 
den Temperaturunterschied i ln  der Unrer- und Oberseite des Rohrs 
geniigend ausziigleichen. 

Die rinilen- oder maritelformige Einhiillung des Rohrs verbreitet 
je  nacb dem Material die Hitze entweder zu weit in der Langsrich- 
tung oder macht die Erhitzung zu triige, abgesehen von der die Beob- 
achtung stiirenden Verdeckung. 

Die Erhitzung des tflasrohrs durch Vermittlung von Chaniotte- 
hiitchen, welche durch Gas rothgluhend gemacht wie gliihende K d l e n -  
stiickchen w i r k n ,  ist untei Urnstanden eirie sehr vortheilhafte, nur ist 
sie eine sehr t r Q e  und lrostet nebenbei vie1 Gas. 

Nach meiner Ansicht darf mati auf die uumittelbare Heizung 

Liinge, 

Rohres, 



dnrch die Gastlamme nicht verzichten und nach meinen Erfahrnngen 
halte ich es auch fiir miiglich, dabei d l e  Eingange erwahnten An- 
epriiche befriedigend zu erfiillen. 

Am mangelhaftesten zeigen eich die gebrHuchlichen Verbrenonnge- 
ofen mit offener Flamme beziiglich dea dritten P a n h e s ,  niimlich der 
kleichmHsaigen Erhitzung des Rohrs von onten nnd oben. Ich habe 
die letztere mit Erfolg auf dem, der bisherigen Praxis entgegenge- 
eetzten Weg angeatrebt. Statt durch Gchornsteine den Luftzug zu 
veretirken, staue ich die Flamme oberhalb dee Rohres durch eine 
nach unten offene Rinne, welche aue einzelnen Chamottebigeln zu- 
sammengesetzt ist. C 

Meine Chamottebiigel A der 
beistehenden , in  drittel natiir- 
licher Griisse gezeichneten Figur, 
sind halbkreisffirmig von 10 Mm. 
Wandstarke, 20 Mm. innerem 
Halbmesser und 30 Mm. Breite. 

An der Riickenseite sind sie 
n i t  einer Oese uu nnd einem 
durchgezogenen Eisendraht b ver- 
sehen, welcher am andern Ende c 
hakenfdrmig umgebogen ist und 
znr Aufhanpng der einzelnen 
Chamottebiigel an derselben Ei- 
senschiene d dient, an welcher 
auch die Trager des Verbren- 
nungsrohres B befeatigt sind. 
Letzteres wird durch die Biigel 
von obenher etwa bis zur halben 
Dicke iiberwiilbt. Nach Anziin- 
dung der Gasflammen erfiillt sich 
nicht nur der Zwischenraum 
rwischen Rohr und Chamottege- 
wviilbe mit brennendem Gas, eon- 
dern es kommen auch die Biigel 
in lebhaftes Glahen und unter- 
stiiben die Erhitzung des Rohre 
von oben durch Warmestrahlung. 
J e  nachdem die Zwiechenrihune 
der Biigel grosser oder kleiner 
sind, wird die Beschdenheit der 
Flamme beeinflusst. Es sind 
darum schmale Biigel (bis herab zu 15 Mm.) deu breiten vorzuziehen. 
Vielleicht iet es zweckmtissig, die Biigel mit einzeluen engen radialen 
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Durchbohrnngen zu versehen, durch wclche ein Theil der Verbren- 
nungsgase entweichen kann. 

Be acbeint mir aocb einee Vereocha worth, de‘n vom Experimen- 
tator abgewendeten Scbenkel dee Chamottebiigeb 80 lang zu machen, 
dass er  bie unterhalb der Flamme reicbt; bei angemeesener Stellung 
wird man die Flamme so leiten kiinnen, daes eie an der Inneneeite 
des Biigels aufateigt , dss etwaa excentrische Verbrennungsrohr von 
unten und oben omspiilt und an der Unterkarite dee kiirzeren Scben- 
kels hervnrechlligt, wie die Flamme eines Reverberirofens. Ich ver- 
mutbe, dass derartige Riigel an einem B u n een ’ecben Verbrennungs- 
ofen sich got bewiibren. 

Der eret beschriebeneo gleicbechenkligen Cbamottebiigel bediene 
ich mich mit Erfolg an einer Modification des Baumhauer’echen 
Ofene. Die Cfrundlage desselben ist, wie bekannt, der Netzbrenner. 
Der prismatische Blecbkasten CCC, in welchem die Mischvng dee 
(iusee mit Lnft etattfindet, iet dordh Querwinde in 10 Abtheilungen 
von 80 Millim. LInge getheilt rnit j e  einem Gashrhn D, der das Gaa 
dfirch ein aufgeeetztes T-fijrmiges, in der Mittellinie des horizontalen 
Theile vielfach durcbbohrten Mondsthckes E nnch allen Ricbtungen 
ausetriimen liisst. 

Ein Durcbschlageri der Flamme in den Mischraum findet nicht 
statt, wenu das zur Ueberspasnung benutzte Measinggwebe ce nicht 
zu weitmaschig oder zu diinndrahtig ist; bei letzterer Heschaffenb_oi; 
ist eine Doppellage niitbig. 

Das durch das Drahtuetz etrtimende brennbare Gasgemepge giebt 
nuu  zwar eine in der ganzen LHnge dee Ofene zusembenhingende 
Flamme; weil diese aber fast ohne allen Druck brennt, tlaohert sie 
leieht und giebt nur wrnig Hitze, eetzt such leicbt Rose ab. Die 
Uebelstlnde werden vermieden durch eine daa Drabtnetz alleeitig um- 
faseende Blechzarge von 40-50 him. Hohe, welche wie ein Scborn- 
stein wirkt. Damit eie eich nicht zufolge verachiedener Erwirmong 
und Auedehnung an der Unter- und Oberkante wirft, iet die Zarge 
aus einzelnen Blechscbirmen ffff (2 f& je eine Abtheilnng des Miech- 
raurnes) zusammengeaetzt, welcbe bis auf etwa 2 Mm. Abetand sich 
nlhern uud dorch loee iibergefdzte Blechetreifen rnit eioander ver- 
bunden wie eine continuirliche Blechwand die Flamme seitlich be- 
grenzen. 

Je nach der gewiinechteu Temperatur wird daa Verbrennnnge- 
rohr in griiseerer. oder geringerer Entfernung, 20 - 30 Mm. oberbalb 
der Blecbzarge aofgebiingt. 

Die Regelung der Flamme in der LHngericbtnng des Verbren- 
nungsrobree erfolgt durch eine Anzabl von Scbirmen, mit welchen die 
eben beechriebene Blechzarge eoweit loee bedeckt wi-d, ale die Flamme 
abgesperrt werden rroll. En dienen d a m  rechtwinklig gescbnittene 
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Blechetreifen oder ChamotteplHttchen. Wenn es auf aehr scharfe Be- 
grsnzung der Heizstellen ankiimmt, benutzt man Schirme, deren eines 
Ende halbkreisf6rrnig ausgeechnitten und bis zur Mittellinie des Ver- 
brennungsrohres rechtwinklig aufgebogen ist. 

Fiir die Brauchbarkeit eines Verbrennungaofenv von voratehender 
Conetruktion diirfte geniigend der Umstand sprechen, daee in ihm die 
mannigfacheten organieche:] Stoffe mit Natronkalk schnell und voll- 
etsndig verbrannt werden konnen, und im Allgemeinen darf man wohl 
hebaupten, dam die Verbrennung durcb Waaserdampf, woranf ja die 
W i l l  - V a r r e n  t rapp 'sche StickstotTbestimmung baupbbhlich be- 
ruht, eine echwierigere iet, ale die durch Sauerstoff bei der L i e b i g -  
schen Bohlenatoffbestiminang. 

Verbrennungsiifen der oben beschriebenen Construktion werden 
von HH. S c b o b e r  & S i i b n e  hier angefertigt 

2. E. ddor  und Viotor Yeyer: Ueber die S u l f d s a n r e  
(Vorgetrageo von Hrn. V. Meyer). 

Die hiiufig beobachtkte, gleichzeitige Bildung von zwei isomeren 
Verbindungen bei Einwirkung substituirender Einfliisse auf das Ben- 
zol und seine Derivate hat die Unznliinglichkeit theoretiecher Speku- 
lationen zur Restimmung der Stellungen in der aromatischen Reihe 
kennen gelehrt. Ohwohl in einer Anzahl von Fallen, wie beim Di- 
nitro- und Dibrombenzol, der Benzoldisulfosaure etc. die von R e  k ulB 
vorausgesetzte Abstoseung gleichartigrr Gruppen sich bestatigt hat, 80 

steheri docb z. B. in der Dichlorbenzoesiure die Chloratome benach- 
bart, ferner entateht bei der Darstellung des Dibrornbenzols neben der 
kryatallisirten (1, 4) Verbindung noch ein flia*Jiges Isomeres u. 8. w., 
90 dass man in der That bis jetzt zur Bestimmung der Platze noch 
einzig auf dae Experiment angewiesen ist. 

Da nun die Abstoesuug g l e i c h a r t i g e r  Gruppen zu einer all- 
gemeinen Gesetzmiiasigkeit nicht gefiihrt hat, so schien es des Ver- 
suches werth, nach einer solchen auf dem umgekehrten Wege zu BU- 

chen, indem man sich fragte, ob nicht beim Eintritte sehr verschie-  
d e n a r t i g e r  Gruppen in' das Benzol eine miiglichst nahe, also be- 
nachbarte Stellung der Seitenkette eintreten wiirde. Wirklicb bat der 
Eine vou uns vor Kurzem nacbgewieeen*), dies bei der Substitution 
r r r o m a t i s c h e r  A m i o e  durch Cl, Br, J und NO, die neu eintreten- 
den Gruppen an die der Amidgruppe benachbarte Stelle treten; die 
positive NH, Gruppe iibt demnach, wie vorausgesetzt, einen anziehenden 
Eindues auf die durch Substitution einfiihrbaren, negativen Atomcom- 

*) V. M e y e r ,  ?\tin. Cb. Phsrm. 166, S. 286. 




