
Aus heissem Wasser unikrystallisirt lieferte sic bei der Analyse fol- 
gende Zahlen : 

Gefnnden Berechnet f i r  C l o l I l ~  NOS 
C 67.51 67.79 pCt. 
H 6.51 6.21 )) 

Das Acetylorthoamidoacetophenon bildet farblose Nadeln, die bei 
76O schnielzeii; es ist leicht loslich in Aether und Alkohol, etwas 
schwerer in S c h w e f e ~ k o l i ~ r ~ ~ s t ~ ~ .  In kaltrm Wasser liist es sich 
schwer. vie1 leichtrr in heissem; beim Erkalten scheidet es sich zuerst 
iilig ab. y i r d  aber bald darnuf krystallinisch. Aus der vollstandig 
rrkalteten und filtrirten Flursigkeit krystnllisirt bei langerem Stehen 
die Acetylverbindung in zolllangen, vierseitigen Prismen. 

Mit  der weiteren Untersuchung des Oxycarbostyrils, sowie des 
Ahidoacetophenons sind wir noch beschaftigt. 

435. W. H. Perkin: Einige Beobachtungen iiber die leuchtende 
unvollkommene Verbrennung des Aethere und anderer o r e -  

nischen Subetaneen. 
(Eingogangen am 15. August.) 

Wlhrend des Eindampfens von Aether in einer flachen Schale 
auf einem etwas stark erhitzten Sandbade bemerkt man immer die 
Bildung die Augeii reizender Dlmpfe. Vor einiger Zeit, als ich am 
beinahe dunklen Abend etwas Aether so abdampfte, sah ich eine matt- 
blaue Flamrne, die auf der Oberflache des Sandes spielte, den ab- 
dampfenden Aether jedoch nicht entziindete. Der  Versuch wurde 
mehrere Male wiederholt uiid stets mit gleichern Resultate. 

Dieses Phlnomen, was beinahe vergessen zu sein scheint, ist schon 
friiher beobachtet worden. Es wurde zuerst von Sir H u m p h r e y  
D a v y  bemerkt I). Er fand, dass ein heisser, spiralgewundener Platin- 
draht, in ein Gemisch von Aetherdampf und Luft gebracht, gliihend 
wurde, und dass im dunklen Zimmer eine schwache, phosphorescirende 
Flamme dariiber schwebte, und besonders deutlich wurde, als der 
Draht zu gliihen aufhorte. D o e b e r e i n e r  hat  das gleiche beobachtet, 
sngt aber, dass die blaue Flamme nachliisst, sobald das Platiii gliihe~id 
wird. Er gieht auch an,  dass. wenn man Aether in eirie am Sand- 
bade erhitzte Retorte oder eine dem Dampfe siedenden Wassers ausge- 
setzte Platinschale eintropfelt, das L e i d e n f r o s t ’ s c h e  Phanomen gesehen 
wird und dass dies mit einer n u r  im Dunklen sichtbaren und aw 

1) G m e l i n ’ s  Randbuch der Chemio VIII, 179. 
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dere Kiirper zu entziinden unfiihigen Flamrne begleitet wird, wahrend 
reizende Dampfe der Lampensiure gebildet werden. Wie nachher 
gosehen wird, ist die von D o e b e  r e i n e  r angegebene Teniperatiir von 
1000 ungeniigend die blaue Plarnme zu reranlassen. Im Jahre 1837 
f m d  Ron t i g n y  , dass dieses Phiinomen ebcnso gut i n  Metall- oder 
Porzellanschalen stattfindet , wenn das betreffende Gefiiss beinahe 
bis zur Temperatar des schmelzenden Rleies oder circa 2600 erhitzt 
wird, wiihrend Lampensffure zur  gleichen Zeit gebildet wird. M i l l  cr  
erwiihnt, auch, dass die gliihcnde Spitze eines Glasstabes oder einev 
Si.iickes Porzellan iiber Aether gehalteii cine kleine, blaue Flamine 
und vide Lanipenshiire bildet. 

Obwohl die vorhcrgehenden That sachen schon bekaniit , liabe ich 
gcdacht, dass es doch interesaant sein wiirde, eiriige weitere Veraciche 
iiber diese mcrkwiirdige Art der Verbrennung ausziifiihren , uni ZII  

when, ob andere Korper ausser Aether fsbig whren, gleiche Erschtsi- 
nitngen zii zeigen. 

Die Temperatur, bei der der Aether anfangt , mit dieaer hlausii 
Flammr zu verbrennen, ist, circa 3G00 iiiitl j rde Temperatur zwischeii 
diesem Pnnkt  und scliwacher Gliihhitee knnn nngewcridet wvorden, iini 
dieselbe zu zeigen. J e  hiiher die Teniperatur jedodi , desto wahr- 
scheinlicher wird gewiihnliche Verbrennung eintrcten. 

Es giebt niehrere Wrisen, wol)ei dieses Phiinomen als Vorlesungs- 
versuch gczeigt werden kanii. Das einfachste ist, einen Strahl Aether 
atis ciner Spritzflasche auf ein dickes, beinahe zum Gliiheii crhitztes 
St.iick Fisenblech mi werfen. E a  ist aber besser, einen dicken, eiscxr- 
tien Teller iiber einem €3 u 11 s en’sclien Brerinrr zii erhitzen, und nach- 
dem das Gas ausgedreht odrr die Lampe so geschiitzt, dass kein Licht 
in’s Zirnrner eindringt, den Actherstrahl auf verschiedenen Stellen des 
Tt:llcrs spielen zu lassen. In  dicser Weise kann cine ziemliche Massc 
Flarnnieii erhalten werden. Das beste Mittel a h ,  diese Flarnnieri zii 
zeigen, ist cine ziemlich stark erhitzte und auf eineni I h a h t e  aufge- 
ha.ngte kupferrie Kugel von etwa 6.7 mm Durchmesser iiber cine. 
mit Aether getrgnktes Piltrirpapier ent.haltende Schale von ca. 100 cni 
Hreite zu bringen. Wenn die Kugel den1 Aether naht, bildet sich 
eiiie schiirie, mattblanc Flanime, die die erhitzte Kugel umhiillt und 
dariiber rnehrere Zoll hinaufsteigt. Die Kngel kann ganz his in  den 
Aether herabgelassen werden , ohne gemiihnliche Verbrennung hervor- 
zurufen. 

Diese eigenthiimliche Verbrermung des Aethers kann auch in 
einem Glasrolir gezeigt, werden. ICin Rolir ron  (’a. 4 em Durchrnesscr, 
t iO- iO em Liinge und ca. 15 cni vom Ende rec,htwinklig gebogen, wird 
mit der Kriirnniuiig macli unten in einer Klanimer befestigt, und etwas 
Acther, aber nicht genug, iim eineri freien Luftzug zii verhindern, ein- 
gegossen. Wenn der Ilngere Scheiikel des Rohres mit einein €3 u i i -  
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sen'schen Brenner erhitzt wird, so wird eine Strijrnung darin erzeugt, 
iind sohald die Waride stark genug erhitzt und die Lampe aasgedreht, 
sieht man eiiie blaue Flaniirie. Werin das Rohr geschiittelt wird, um 
das Verdampfeii des Aethers zu beschleunigen, fiillt die Flamme den 
garizeri Schenkel und dringt bis in die Luft hinaus. Dann aber geht 
oft an der Miindung des Rohres die gewiihnliche Verbrennung vor 
sich und es zeigt sicli die eigentliiimliche Erscheinung von zweierlei 
Aetherflammeii zur gleichen Zeit, Die mattblnoe Flamnie wird aber 
durch die starke Leuchtkraft der bussereir Flamrne beinahe unsichtbar 
gcmaclit. Der  .Versuch komnit auch bald nachher zum Ende, da die 
gewiihriliche Flamriie in das Rohr bis ziim Aether zuriickschlbgt, wo- 
durcli es nat.iirlich nijthig wird, die Miindungen des Rohres zu bedecken, 
die Flamnien auszulijschen. 

Diese blaue Flamme des Aethers hat eine sehr iiiedrige Tempe- 
ratur. Die Finger kiiniien darin gehalten werdeii; es schwarzt Papier 
nicht, ziindet Schwefelkohlenstoff nicht an, und ein Streichliolz darin 
gehalten, wird zrierst iiur phosphorescirend und erst nach einiger Zeit 
ziindet es sich an. 

Weiin in grosseii Massen iind besonders wenii in eiigen RRunien 
eingescliriiiikt , steigt die Terriperatur der Flaminen sehr rasch und 
gewBhiiliche Verbrenilring tritt bald pin. 

Da es RUS Vorversuchen im Kleinen schicii, dass bei dieser Art 
der Verbrenniing iiur weiiig Kolilensaure gebildet wird, wiirde eiii 

quantitativer Versuch ausgefiihrt, uni diesen Punkt  festzustellen, Die 
Eiiirichtung war folgende: Eiiie W o alff 'sche Flasche, Aether eiit- 
haltend, wurde rnit einem Rohre versehen , wrlches linter Fliissigkoit 
miiiidete, so dass erstere beim Durchsaugen von Luft rnit Aether rrrinisclit 
werden konnte. Die Flasche wurde danii mittelst eines engen Glasrohrs 
rnit einem ca.. 20 cm langeii Verbrerinungsrohr verbunden, welches iii 
eine ciserne R i m e  gelegt und stark erhitzt wurde. Die Verbrenriungs- 
produkte wurden dami durch ein init Eis nnd Kochsalz abgekuhltes 
Probirriihrchen, dann durch eine rnit concentrirter Schwefelsaure gefiillte 
I, i e hig'sche Kugel und schliesslich durch einen gewogenen Kaliapparat 
geleitet. Das Ganze wurde rnit eincni Aspirator hekaiinten Inhalts 
verbiiiiden. Sobald Luft dorch den Appnrat durchgesaugt wurde, 
erschien die mattblaue Flamme im Verbrennungsrohre und schwebtc 
wghrend der Dauer des Versuchs dariii hiri und her. Rachdem circa 
4l/2 L Luft diirchgeleitet, wurden die Kalikugeln gewogen uiid das Gas 
im Aspirator analysirt. Letzteres war beinahe reiner Stickstoff. Die 
erhalteiieii Zahleii ergabcn eineri Verbraiich voii 1.3 13 g Sauerstoff und 
eiiie Bildung voii nur 0.133 g Kohlensaure. Die lqliissigkeit im Probir- 
riihrchen fraktionirt, zeigtc sich als hauptsachlich a.ns Aldelryd und 
Aether bestehend; eine kleine Menge eines iiber 100" siedrnden Oeles 
scheint Crotonaldehyd z u  sein. 



Versiiche niit andereti Kijrpern zeigteri, dass diese Erscheinung 
des Leuchtens dem .\ether iiicht eigen ist; letzteres aber scheint das 
beste Reispiel d a w n ,  welches wir besitzeii. Aethylaldehyd ist das 
niichst beste und giebt eine sehr schiine, bTaue Flainme, wenn die 
Wnipfe  iibcr eine heisse Metallkugel streifen. n i e  Alkohole bis zuin 
Ainylalkohol gebeii nur geririge Spuren der Flamme : Methylalkohol 
sogar gar nichts. Unter dnn Hydrideii der Alkoholreihe gab Peiitan 
eiiie geringe Flairime ; Hexan ein etwas besseres Resultat, Heptan noch 
hesser; u i i d  dieser Zuwaclis ging weiter fort bis Zuni festen Paraffiii 
hinauf: wclches, auf eine heisse Metallkugel geworfen, gnte blaue 
Flarnmen ergab. 

% B e n d  rind seinc Homologen gaben keine Result.ate, sowic, auch 
Phenol iind Kresol. 

blit deli zwei niedrigstrn Gliedrrn der Fettsiiuren ist kein Hewultat 
zu whalteii. Propiorisatire leuchtet sehr wenig, Butt.ersBure aber be- 
denteiid mehr. Stearinsiiure fiingt bei ca. 2500 zii leuchten an, und 
dieses Leuchten wlichst. niit der Temperatur in der StSirkc: bei 290O zeigen 
sirh Iilaiie 1Jl:imineii und etwas hiiher erhitzt hricht gewijhnliche Ver- 
brenriung aus. Oelsiiure ist im Vcrhalten der Stearinsiiure ahiilicli, 
wird bei 350--260" leuchtend, bildet blaue Flarnmeii bei 310° iind 
entflamnit eiiiige Grade hiiher. 

BenzoG-, Zimmt- und Phtalsauren gebeii keiiie Resultate. 
Oliven- und Leiniil und weisses Wachs verhalten sich der Oel- 

Raure gleich. 
Der Wallrath zeigt dieve Erscheinung sehr gut wid ist fiir Vor- 

lesuiigsversuche sehr passend. Es kann in zwei Weiseri gezeigt 
werden , erstens, indem man kleiiir Stiickeii auf einen erhitzten, 
eisernen Teller bringt, wodurch sie lenchtende Fleckeii bilden. Besser 
aber ist es, den Wallrath gegen den oberen Theil einer stark erhit.zten 
und aiii Drahte aafgehangten Metallkugel zii halten. Der  Wallrath 
schniilzt, fliesst in leochtentlen Strahlen hernnter uiid bildet leuchtende 
Diimpfe. In einer Schale erhitzt, wird der Wallrath leuchtend; bei 
300" fangen kleiiie blaue Flammen ijI)cr der Oberflache zu schweben 
an ,  und bei ca. 3600 entziindet cr sich. Beiin Sbkiihlen wird das 
Leuchten nacli nnd iiach schwachcr, urid es ist schwer, den geiiaueri 
Punkt  dew Verschwindens desselben aiieugebeii; bci 1 3O0 ist es aber 
noch sichtliar. Dies ist aucli der Fall mit alleii andereri Korpern, die 
ich in der Weise untersucht habe. 

Es schien von Interesse zii bcstiinmeii , in welcher Quantitat 
Kohlensiiure bei deli Kiirperii von lioch molekularem Gewicht im 
leuchtenden Zustande, gebildct wird. Pest.es Paraffn wurde in einer 
Rctorte aiif 160- 1 i 0 0  erhit.zt iind ein bekanrites Voluin Luft diirch- 
gesnugt. T)io Kolilensliure wnrde nacli Refreiung v o i i  Wasser und 
orgoriisclicii Substanzen mittolst Sc,liwcfelsiiure iin Kaliapparat aufge- 
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fangen. Die Zahlen zeigten einen Verbraoch von 0.31% g Sauerstoff 
wid eiiie Rildung von 0.0‘25 g Kohlensarire oder ein ahnliches Resultat 
wie beim Aether. 

Wir sehen daher, dass Lei den Paraffinen, Fettsauren und Alko- 
holen die Fahigkeit, diese Erscheinungen herrorzurufen, init dem Mole- 
kulargewicht wlchst, und dass Kiirper der aromatischen Reihe diese 
Piihigkeit nicht hsi tzen.  

Die blauen Flammen und das Leuchteri, die von der unrollkom- 
nienen Verbrcnnung herruhren . sind ohne Zweifel dem gewBhnlicheii 
Leuchten des Phosphors Rhnlich; nur besteht der Unterschied darin, 
dass diese Kiirpcr erhitzt zu werden brauchen, wahrend Phosphor die 
Ervcheinung selbst bei gewijhnlicher Temperatur zeigt. 

Die physischen Eigenschaften der aus verschiedenen Substanzen 
herstaminenden Flamme scheinen gleich zu sein. Das Licht ist aher 
zu schwach, um im Detail mit dem Spektroskop untersucht zu 
werden. 

436. E. Erlenmeyer: Ueber einige Zimmtalurederivate. 
(Eingegsngen am 17. August.) 

Durch weitere Versuche uber einige Abkijmmlinge der Zimmt- 
sLrire. deren Constitution bisher noch zweifelhaft w a r ,  hat sich Fol- 
geiides ergeben: 

1) Die durch Einwirkung von Chlorwasserstoff auf die G l a s e r -  
sche Phenylchlormilchsaure entstehende Phenyldichlorpropionsiiure ist 
identisch mit der ,  welche durch Addition von Chlor zu Zimmtsaore 
dargestellt wurde. 

2) Die durch Reaktion von Bromwasserstoff auf die Glaser ’sche  
Pl~enylchlormilchsaure erhaltene intermediare Dihalogensaure ist ver- 
srhieden von der , welche durch Einwirkung \-on Chlorwasserstoff auf 
Plienylbrommilchsaure gebildet wird. Nach der von E n .  Prof. H a u  s -  
h o  f e r atisgeftihrten krystallographischen Untersuchung zeigen beide 
Sluren keinen Unterschied in der Krystallform I) .  Rei der Zersetzung 
rnit siedendem Wasser liefert aber die erstere Chlorstyrol, die letztere 
Bromstyrol. 

3) Die durch Addition von Unterhromigsaure zu Zimmtsaure sich 
bildende Phenylb~ommilcl is~ure ist identisch init der durch Kochen 
der Pliriiyldibronipropioiisaur~ mit Wasser entstehenden. 

1) huch i d  die Dichlorsiiurc \vie die Dibroinsiiure isomorph niit den 
beiden interinedilren Siiuren. 




