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sondern bleibt unverandert. Dagegen geht die Chrysophanshre der- 
artige Verbindungen ein , iiber welche wir demnachst weitere Mitthei- 
lung machen werden. 

B e r l i n ,  Organ. Labor. d. Gewerbe- Akademie. 

293. P. von  Rakowski and W. Leppert.  (Berichtigung.) 
(Eingegaogen am 17. Juli.) 

Erst nach Verijffentlichung unserer Notiz ,,Ueber Hydrochinon- 
carbonsaure' haben wir bemerkt , dass wir die Arbeit von D e m o l e  l):  

,,Zur Frage der Umlagerungen in der aromatischen Reihe' iibersehen 
haben, und beeilen w i r  uns zu erklaren, dass D e m o l e  schon vor 
unserer ArLeit die Frage, ob bei Oxysalicylsaure durch Erhitzen Um- 
lagerungen auftreten , experimentell behandelt , und zuerst constatirt 
hat, dass Oxysalicylsaure vom Schmelzpunkte 183O bei der Destilla- 
tion Hydrochinon, oder ein Gemenge von Hydrochinon mit Brenz- 
catechin liefert. 

294. A. Oppenheim und 8. Pfaff. (Berichtigung.) 
Ein dem von uns angegebenen Schmelzpunkten der Anissaure 

sehr nahekommender (,,183O, eher etwas dariiber") findet aich schon 
in einer Anmerkung unter L o s s e n ' s  Abhandlung iiber die Structur 
des Hydroxylamins (Ann. Chem. Pharm. B. 175, S. 292); ein Um- 
stand, auf den wir freundlichst aufmerksam gemacht werden und der 
uns bei Anstellung unserer Vrrsuche (diese Ber. VIII ,  S. 890) ent- 
gangen war. In  unserer Notiz muss es in Beobachtung D. 2) statt 
180O.2 vielmehr 183O.2 heissen, wie sich iibrigens aus dem Zusammen- 
hange von selbst ergiebt. 

Correspondenzen. 
295. R. Gnehm, an8 Zurich, am 4. Jnli 1875. 

Hr. F r  i e  s e  berichtet iiber die Einwirkung von salpetersaurem 
Diazobenzol auf Natriumnitromethan. 

Auf Veranlassung von Hrn. Prof. E. K o p p  wiederholte Hr. 
W e i h w a n n  einen Versuch, den H u g o  F l e c k  in seinem Buche iiber 

C h e m i s c h e  G e s e l l s c h a f t ,  S i t z u n g  v o m  28. J u n i .  

'1 Diese Berichte VII, 8. 1486. 
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,Benutzung thierischer Bbfalle' erwahnt. F l e c k  beschreibt dort ein 
Verfahren , aus einem Gemenge von Stickstoff, Kohlenoxyd und 
Wasserdampf Ammoniak darzustellen, indem man die Gase iiber 
dunkelrothgliihenden Aetzkalk leitet, wobei letzterer, in Folge seiner 
grossen Affinitat zu Kohlensaure , zur Oxydation des Koblerioxydcs 
auf Uukosten des Sauerstoffs im Wasser Anlass geben soll. Die 
Reaction liesse sich durch folgende Gleichung ausdriicken : 

4 N +  6 C 0 + 6 H 2 0  = 4NH3 + 6 C 0 2 ,  

oder also in Gegenwart von Kalk: 

4N-i- 6 C O  + 6 H 2 0 i -  6 C a 0  = 4 N H ,  + 6 C a  CO,. 

Verfasser stellte das Gemisch von Stickstoff und Kohlenoxyd in 
den Verhaltnissen dar, wie sie obige Gleichungen verlangen, leitete die 
Gase durch Wasser, das in  raschem Kochen sich befand, und von 
hier durch eine mit Ralkstucken gefullte gluhende Porzellanrobre. 
DeD Gasstrom hielt er ziemlich massig, einestheils um den Korpern 
Zeit zu gegenseitiger Reaction zu lassen, anderntheils um den Ver- 
such lange genug auszudehnen, und den Einfluss verschiedener Tem- 
peraturen beobachten zu konnen. Die Durchstromung von Gas be- 
gann bei kaum bemerkbarer Gluth der Rohre; diese Temperatur 
wurde wahrend etwa 10 Minuten innegehalten, dann sehr langsam 
zu Kirschrothgluth und endlich zu hellem Rothgliihen gesteigert, so- 
dann liess man die Temperatur ebenso langsam sinken, gegen das 
Ende des Versuchs ebenfalls wieder langere Zeit bei dunkler Roth- 
gluth verweilend. Die aus der heissen Rohre tretenden Gase passirten 
eine Flasche mit vorgelegter Salzsaure; aber so wenig als wahrend 
des Versuchs in  der Flasche Salmiaknebel bemerkbar waren, so wenig 
war  im Abdampfungsruckstand der Salzsaure Ammoniak nachzuweisen. 
(Ein einziges Ma1 zeigten sich schwache Nebel in der Flasche, die 
aber feuchtem Salzsauregas zuzuschreiben sind, indem versuchsweise 
fiir kurze Zeit das  Tempo des Gasstromes bedeutend verstarkt wurde 
und somit die Gase noch heiss in  die Salzsaureflasche kamen.) Ein 
zweiter Versuch, mit ebensolcher Vorsicht ausgefuhrt , lieferte gleich- 
falls ein negatives Resultat, obwohl hier Bildung von NH, um SO 
eher zu erwarten gewesen ware, als sich die e i s e r n e  Rohre, mit 
welcher diesmal operirt wurde , a n  der Bildung nascirenden Wasser- 
stoffs mitbetheiligen konnte. Es scheidt somit eine directe Hydro- 
genation des atmospharischen Stickstoffs SO wenig mijglich zu sein, 
als nach den Versuchen von W e i t h  u. W e b e r  directe Oxydation 
desselben. 

Hr. F l e c k ,  welcher bei einem seiner Versuche 14 G. Salmiak 
erhielt , muss somi t wahrscheinlich unter anderen Bedingungen gear- 
beitet haben. 

65 * 



Hr. R. Li i ssy  theilt eine Untersuchung uber ein neues, r e i n  
violettes U l t r a m a r i n  mit, die er auf Veranlassung des Hrn. Prof. 
E. K o p  p unternommen. Es stammte das Untersuchungsobject von 
der Wiener Ausstellung, auf welcher zum ersten Male r e i n  violettes 
Ultramarin zu sehen war. D a  bie, jetzt uber ein solches noch nichts 
bekannt geworden, so schien es von Interesse, dasselbe etwas naher 
zu untersuchen. 

Dies violette Ultramarin stellt ein Pulver von ziemlich hellvio- 
letter Nuance dar ,  welches auch unter dem Mikroskop betrachtet, 
ziemlich homogen erscheint; jedenfalls lassen sich nicht zwei ganz 
verschiedenfarbige Substanzen wahrnehmen, etwa eine blaue und eine 
rothe gemischt, wie man das vielleicht vermuthen konnte. Alkohol 
zieht absolut nichts heraus, selbst beim Kochen. Durch Sauren wird 
dasselbe, wie alle Ultramarine, unter ScbwefelwasserstDffentwicklung 
sogleich zersetzt. Gegen dlaunlosung , selbst gegen sehr verdiinnte, 
ist dies violette Ultramarin absolut unbestandig. In der Warme wird 
es von derselben schon nach einigen Augenblicken entfarbt, in der 
Kalte geht die Entfarbung langsamer vor sich, es  wi rd  zungchst lila- 
farben und dann nach und nach immer heller, bis nach Verlauf von 
etwa zwei Tagen die ganze Masse vollkommen weiss geworden ist. 
Dies Verhalten des rein violetten Ultramarins ist ziemlich eigenthiim- 
lich, indem, im Gegensatze hiezu, diejenigen mit mehr rothlichem 
Stich gegen Alaun verhaltnissmassig ziemlich resistenzfahig sind. Die 
Alkalien wirken sehr verschieden ein. Ammoniak und kohlensaures 
Natrium bewirken gar keine Veriinderung, weder in der Kalte noch 
in  der Hitze, dagegeu zeigt Natronlauge eine sehr interessante Reac- 
tion. Wird nlimlich dies violette Ultramarin mit Natronlauge erhitzt, 
so verwandelt sich dasselbe in ein schon blaues Pulver und in die 
Losung geht Schwefel und Kieselsaure. Es kam nun darauf a n ,  zu 
sehen, ob dieser blaue Ruckstand die mittlere Zusammensetzung von 
gewohnlichem , blauen Ultramarin habe und dieselben Eigenschaften 
wie dieses zeige. Vorerst musste aber eine genaue quantitative Unter- 
suchung die Zusammensetzung des violetten Ultramarins kennen lehren. 
Qualitativ wurden im violetten Ultramarin Kieselsaure, Schwefelsaure, 
Schwefel, Thonerde, Natron und Kalk nachgewiesen. Eisen ist ebsolut 
keines darin , Kali nur in unwagbaren Quantitaten; auch freier Schwefel 
konnte nicht nachgewiesen werden und ebensowenig unterschweflig- 
saures Natrium. Heisses Wasser zieht aus demselben schwefelsaures 
Natrium aus, welches blos als Verunreinigung vorhanden is t ,  indem 
nachher das Ultramarin eben SO schon violett aussieht, wie vorher. 
1.703 Grm. violettes Ultramarin rerloren durch Auswaschen am Ge- 
wicht 0.219 Grm., also 12,85 pCt. Dieses reine violette Ultramarin 
gab bei der Analyse folgendes Resultat: 
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Kieselsaure 47.23 pet .  
Schwefelsaure 1.88 - 
Thonerde 20.93 - 
Natron 19.28 - 
Kalk 1.97 - 

mit HCI als H a  S 

als Ra S 0 4  aus dem 
(Ruckstand bestirnmt) 

a Schwefel 0.82 - ( austreibbar ) 
P Schwefel ___- - 

101.36 pCt. 

Dieses violette Ultramarin wurde nun, wie gesagt, mit Natron- 
lauge gekocht , wobei eiu schon hellblaues Pulver zurtickblieb. 

4.783 Grm. violetten Ultramarins verloren 0.625 Grm. an Ge- 
wicht, es ergiebt sich also ein Verlust ron 13.06 pCt. Von diesen 
bestehen, wie die Analyse zeigte, 12.44 pet .  in Kieselsaure und 
0.62 pCt. in Schwefel. 

Die zuriickgebliebene blaue Substanz, die 4.158 g. wurden nun 
ebenfalls ganz genau untersucht und es ergaben sich Zatilen, welche 
mit der ausgetretenen Kieselsaure und dem ebenfalls ausgetretenen 
Schwefel zusammen , die oben mitgetheilte Zusarnmensetzung des 
violetten Ultramarins ausmachten. 

Wie man hieraus ersieht, hat also dieses blaue Pulver noch voll- 
kommen die Zusarnmensetzung eines gewijhnlichen , blauen Ultra- 
marins, und muss auch nach seinem ganzen sonstigen Vrrhalten 
gegen Reagentien, als ein solches bezeiclinet werden. Hierdurch 
scheint also bewiesen, dass sich das violette Ultramarin vom gewohn- 
lichen blauen Llos durch einen bedeutenden Mehrgehalt von Kiesel- 
saure unterscheidet , indem doch hijchst wahrscheinlich der kleinen 
Quantitlt ausgetretenen Schwefels diese Verdnderung nicht zuzu- 
schreiben iet. 

Hr. No1 t i n g  machte weitere Mittheilungen iiber aromatische 
Sulfosauren. Aus der aus Brornbenzoldisulfosaure durch Entbromen 
entstehenden Benzoldisulfosaure erhielt Verfasser Isophtalsaure; aus 
der Chlorbenzolsulfosaure, welche Parabichlorbenzol geliefert hatte, 
reine Terephtalsaure. 

Hr. Prof. E. K o p p  macht einige Mittheilungeu in das Gebiet 
der Tiirkischfarberei einschlagend. 

Bei Erwahnung der von R o t  h neuerdings wieder vorgeschlage- 
nen Methode, die Reinheit und Tauglichkeit des Olivenols mittelst 
dessen Umwandlung durch salpetrige Schwefelsaure in festes Elai'din 
zu ermitteln, erinnert er an das von ihm in der S te iner ' schen  Fabrik 
in Church (Lancashire) befolgte, sehr einfache Verfahren, welches 
auf dernselben Principe beruht. 

In  ein Reagenz-Kelchglas werdeu 10 Volumen des zu unter- 



suchenden Oels und 1 Vol. gewiihnliche Salpetersaure gegossen. Mas  
setzt nun einige Stiickcheii Kupferdraht hinzu. Es entwickelt sich 
Stickoxyd , welches mit der Salpetersanre salpetrige Saure erzeugt. 
Sobald die Gasblasen etwas zablreich durch das obenauf schwimmende 
Oel durchziehen, mischt man mit einem Glasstabe Saure und Oel recht 
innig, wartet einige Minuten ab (circa 5 Minuten) wobei sich die bei- 
den wieder trennen, und mischt nun durch Ruhren und Schlagen zum 
zweiten Male. 

Hierauf lasst man die Mischung an einem kiihlen Orte ( 1 2 O  bis 
15" C.) ruhig stehen. Das Oel trennt sich wieder von der Saure, 
welche in  Folge von Bildung voii ( N 0 3 ) 2 C ~  blaugefarbt is t ,  aber 
nach einiger Zeit beginnt es zu erstarren und zwar um so schneller, 
als das Oliven61 reiner war. Das Elaidin ist nicht nur har t ,  aber 
auch ganz weiss. Bei Mischungen niit anderen Oelen erhalt man erst 
vie1 spater Erstarrung und ist das Elaidin dann gewShnlich weich und 
mehr oder weniger gelblich oder braunlich gefarbt. 

Eine Untersuchung der Heizen, welche auf Tiirkischroth gefarbten 
Zeugen, sowohl nicht geschont als geschBnt, sicb befanden, ergab fur 
beide das Resultat, dass ausser Thonerde auch Kalk und Kieselsaure 
vorhauden waren, und zwar M203 und C a O  im Verhaltniss von 
A12 O 3  + 2 Ca 0. 

Tm geschanten Zeuge war auch Sn Oa , obgleich in geringer Quan- 
titat, nachzuweisen. Das  Verhaltniss war 1 S n 0 2  auf 5 A 1 2 0 3  und 
10CaO. 

Die Zeuge stammten aus der bekannten Fabrik VOII J e n n y  in 
Hard bei Bregrenz. 

296. A. Henninger,  au8 Pari8, 13. Juli 1875. 
A k a d e m i e ,  S i t z a n g  v o m  28. J u n i .  

Hr. B e r t h e l o  t zeigt durch thermochemische Versuche, dass Na- 
tron und Kali das Ammoniak aus seinen Salzen in kalter Aufliisung 
so gut wie vollstiindig verdrangen; so werden beim Mischen einer 
Losung von Chlorammonium mit Natronlange + 1.07 Gal. frei, wah- 
rend die Differenz der Neutralisationswarmen von Natron und Am- 
moniak + 1.12 Gal. betragt. Theilung zwischen den beiden Basen, 
wie sie die B e r t h o l l e t ' s c h e  Theorie verlangen wiirde, findet also 
iiicht statt. Wie bekannt, 16st sich Kalkhydrat in Salmiaklosurig auf 
utid zwar in aquivaleuter Menge; auch hier tritt vollstlndige Zer- 
legung des Chlorammoniums eiti, wie sich aus der entwickelten 
Wiirmemenge ableiten Iiisst. Entgegen der Theorie von B e r t h o l l e  t ,  
verdrangt also das fast unlosliche Ralkhydrat das Amrnoniak , bei 
Gegenwart v o ~ i  Wasser, 




