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Lohe gesucht werden. Wegeri Mange1 an Kohlensaure kann das  
essigsaure Bleioxyd nicht in  Bleiweiss iibergefiihrt werden, die Oxy- 
dation schreitet bis zu einem brstimmten Pnnkte fort, ein Theil der 
Essigsaure rerfluchtigt sich bei der hohen Temperatur in  den Loogen, 
die auf 70 O C. sich steigein kann ,  und es entstehen die rothen und 
gelbrothen Bleiverbindnngen. 

Auffallend war  das Auftreten von Bleisuboxyd in den Schlamm- 
bottichen. Rei dem Schlemmen und Auswaschen des Bleiweiss nahm 
das Waschwasser eine dunkle Farbung a n ,  und es setzte sich aus 
demselben bei ruhigem Steheii eine grauschwarze Masse ab ,  welche 
das wrisse Fabrikat in einer diinnen Scl-richt iiberzng. Zuerst glaubte 
ich , dass das Waschwwser Schwefelwasserstoff entbielte und sich 
Schwefelblei bildete. Die Abwesenheit des Schwefels in dem grau- 
schwsrzen Absatze wurde jedoch constatirt und derselbe als Bleisub- 
oxyd erkannt, dessen Bildung sich leicht erkllirt. Es enthalt namlich 
das Blriweiss, so wie es aus der Kammer herausgenomrnen wird, noch 
eine zieniliche Quantitat metallisches Blei, ungefihr 20 pCt. der an- 
p w a n d t e n  Menge. Zur Trennung desselben ron  dem Bleiweiss wird 
das Gemenge 24 Stunden i n  Wasser gesetzt und alsdann in eine 
lrupferne, siebartig durchl6cherte Trommel gebracht, durch deren Ro- 
tation das Metall ron den] Bleiweiss abgesondert wird. Nach meiner 
Ansicltt bildet sich hei dieser Operation und dem spiiter folgenden 
Schlenimen durch die Rewegung des Bleis in dem Wasser das grau- 
schwarze Bleisuboxyd. 

M i i n s t e r ,  den 28. December 1872. 

7. A. Emmerl ing:  Ueber einige Derivate des Acetons. 
(Ejrigegangen am 1 I Januar; verl. i n  der Sitzung von Brn. O p p e n b e i m .  

Die ,,Rernclrknngen iiber das Monochloraceton", welche L. H e n r y  
in diesen Rerichten V, 8. 965 macht, veranlassen mich, hier einige 
vorliiufige Mittheilongen iiher das  M o n o b r o m a c e  t o n  zu machen, 
da die Untersuchungen, die mith schon seit Iangrrer Zeit beschiiftigen, 
pin iihnliches Zicl verfolgten, vie die Henry ' schen ,  nfmlich die Dar- 
stellung des A c  e t o n n l k o h o l s  resp. Rrenztrauberialkohols. Diese 
Verbindung, deren Darstellnng bisher noch den Vrrsuchen trotzte, 
glaube ich je tz t  linter den Handen zu haben, wenn mir such deren Iso- 
lation. resp. Trennung vom Wasser, die bedeutende Schwierigkeiten 
zn haben scheint, noch nicht gelang. 

Die D a r s t e l l u n g  d e s  M o n o b r o m a c e t o n s  hat  keine Schwie- 
riglieiten. wenn man Aceton mit dem 2--3fachen Volumen Schwefel- 
kohlenstoff rerdiinnt und etwas weniger als die berechnete Menge 



Brom unter Abkiihlung langsam zutriipfelt. Nach dem Abdestilliren 
des Schwefelkohleustoffs und Acetons bleibt das  Monobromderivat als 
dickfliissige dunkle Masse zuriick, deren weitere Reinigung fiir den 
beabsichtigten Zweck nicht nijthig war. 

Um es in das Monoxyderivat umzuwandeln, wurde es unter Wasser 
niit iiberschiissigem gefallten S i l  b e r o x y d  in  Beruhrung gebracht. 
Eine Reaction trat sofort ein, wie man an der von selbst eintretenden 
Erwarmung der Mischung wahruehmen konnte. Mach 2-3tagigem 
Stehenlassen im Dunkeln wurde der fliissige Theil abfiltrirt. Er ent- 
hielt einen leichtfliissigen Korper und das Silbersalz einer organischen 
Saure. Das Silhcr wurde durch rorsichtiges Fallen mit Salzsaure ent- 
fernt, das Filtrat destillirt. Es wurde als Destillat eine sauer re- 
agirende wassrige Fliissigkeit von eigenthhmlich alkoholartigem Geruch 
erhalten. 

Es wurde theilweise iiber Rleioxyd, theilweise nach Neutralisation 
mit Baryt einer abermaligen Destillation unterworfen. In  beiden 
Fallen ging niit den Wasserdampfen eine fluchtige Verbindung iiber, 
die nunmehr neutral reagirte, wahrend das Blei und Barytsalz der 
organisehen Saure ini Riickstand bleiben. Die Trennung der  alkohol- 
artigen Verbindung gelang niir bisher noch nicht; wie es scheint 
scheitert sie daran , dass wasserentziehende Mittel dieselbe zerseteen. 
E s  war mir daher auch noch nicht mijglich, deren Forrnel und physi- 
kalische Eigenschaftcn festzastellen. lndessen wird es durch die Be- 
dingungen der Reaction und den Umstand, dass die fragliche Substanz 
in bedeutender Menge a19 Hauptproduct der Einwirkung erscheint, 
wahrscheinlich, dass dieeelbe nichts anderes ist, a19 der gesuchte Ace- 
tonalkoliol. Die Substanz ertheilt dem Wasser ejnen angenehm siiss- 
lichen Geschmack; sie zeichnet sich durch ciu bedeutendes Reductions- 
vermijgen a m ,  eine Eigensrhaft, durch welche sie leicht von anderen 
Substanzen unterschieden werden kann, und auf  die sich wahrschein- 
lich auch eine Methode ihrer quantitativen Brstimmung wird griinden 
lassen. Alkalisclie Kupferoxydlijsung wurde unter giinstigen Bcdin- 
gungen schou in der Kalte, sofort bei gelindem Erwarmen zu sch6n 
rothem Kupferoxydul reducirt. 

Diese Reaction hatte fiir mich noch ein besonderes lnteresse, d a  
mfine Untersuchungen urspriinglich dahin gericbtet waren: etwaige 
Beziehungen zwisohen den Kohlehydraten und den Oxyderivaten des 
Acetons zu ermitteln, die mir aus verschiedrnen Griinden wahrschein- 
lich waren. Das erwahnte Verhalteu der neuen Substanz gegen 
Kupferoxyd begriisste ich als eine erste Thatsache, welche eine Be- 
staiigung der von rnir gehegten Vermuthung in Aussicht stellte. 

Aus dem bei der Destillation zuriickbleibenden Bleisalz konnte mit 
Schwefelwasserstoff eine Saure abgeschieden werden , die beim Ver- 
dampfen bei gelinder Temperatur, zuletzt iiber Schwefelsaure, als Syrup 
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zuriickbleibt. 
schmnck. 
stanz ergab Zahlen, die der Formel entsprechen 

Sie hat  einen stark sauren, nachtrlglich bitteren Ge- 
Die Analyse der bei 100° l lngere Zeit getrockneten Sub- 

C1,0,131, = C,, 0,  Hi6 +H,  0. 
D a s  Barytsalz bildet einen durchsichtigen nach dem Trockneri 

iiber SchwefelsRurr glasliarten Gummi. Es verliert beim Trocknen 
bei 1000 Wasser und wird constant, wenn seine Zusammensetzung 

C,, 0 ,  HI ,  Ba 
(gef. 20.9 Rn berechnet 20.3). 

Die freie Sdure entsprach also einem Hydrat, das Barytsalz eincm 
Anhydrid einer Verbindung vo~i  der kohl~hydratahnlichen Znsammen- 
setzung C, ,  0, H16, die w a h i ~ h e i n l i c h  durch Condensation nus dem 
Aldehyd der Rrenztraubenslure entsteht : 

4 (C, 0,  H,) = C12 0,  HI 6'  
Die Fortsetzung meiner Untersuchungrn wird 

Annahmen die richtigen s ind,  und  behalte ich mir 
dium der von mir whaltenen Verbindongrn vor. 

K i e l ,  chem. Lab. des landw. Generalvereins, d. 

lehren, ob diese 
ein weiteres Sto- 

10. Jan .  1873. 

8. W. Morgan: Bemerkungen zu der Abhandlung von Unger  
iiber das Ultramarin. 

(Eingegangen am 13. Jannar; verl. in der Sitzung von Hrn. Oppenheim.  

Vor Kurzem theilte C. U n g e r  in diesen Berichten seine Ansicht 
iiber die Zusammensetzung des Ultramarins mit. U n g e r  sagt: ,,Die 
chemische Natur des Ultramarins ist trotz vielfacher Untersuchungen 
noch keineswegs aufgelrlfrt, und die Annahme, es enthalte Schwefel- 
alumiiiium ode1 Scbwefelnatrium oder rin polpthionsaures Natron, wird 
sehr zwrifelhaft , wenn riian aieht, dass das Ultramarin vom schmel- 
7endt.n chlorsaurrn Kali nicht eersetzt wird und selbst den Alkalien 
und den Nitraten in der IIitxe eine gewisse Zeit widersteht. Ultra- 
marin giht zwar beim Gliihen mit Natronkalk hiichstens eine Spur 
Ammoniak, s c h m i l z t  m a n  e s  a b e r  m i t  g e g l i i h t e m  P h o s p h o r -  
s a l z  o d e r  m i t  s a u r e m  s c h w e f e l s a u r e n  A l k a l i ,  s o  w i r d  e i n e  
b e d e u t e n d e  M e n g e  S t i c k g a s  frei." U n g e r  fand in blauetn 
Ultramarin 5.5 pCt. Stickstoff Obgleich das Ultramarin vielfach seit 
den letzten 40 Jahren anaiysirt wurdr, so ist doch bis jetzt von Nie- 
inand Stickstoff darin gclfunden wordrii, n n d  da sich in keiner der 
vielen Analysen ein Deficit von ca. 5 pCt. findet, wie es sein mBsste, 
wenn im Ultramarin die von U n g e r  angtlgebene Menge von Stick- 
Fitoff vorhanden ware,  so babe icli die Angaben von U n g e r  unter 
Leitung von Prof. W i l l  durch folgende Versuche gepriift: 




