
ferner fiir die meisten Umsetzungen des Hydroxylaniins d u  Salz, genz 
unbeschadet seiner Ri rkung , in einem Zustande angewandt werden 
kann,  in  welchcm es 10-15 pCt.. Salmiak enthiilt, so erlaube ich 
mir, fiir die Herstellung griisserer Mengen, das folgende, im hiesigen 
Laboratorium bereits erprobte Verfahren zu enipfehlen , mit dessen 
Hiilfe cin v t i l l i g  w e i s s e s ,  h a l t b a r e s  iind 1iur etwas Salniiak RIS 
Verunrvinigung enthaltendes Priiparat geworinen werden kann. 

Die nach der v o n  D u m r e i c h e r ' s c h e n  Mcthode gewonnerie 
aaiirc: Liisiing, welcho salzaanres Hydroxylamin, die Chloride des 
Eisens urid zuweilen noch anderer schwerrr Metalle, etwas Chlor- 
calcium (aus den Gefisseii), SalzsLure urid etwas Salmiak enthiilt, 
wird durch Eindampfen stark concentrirt und dann unter g u i . e r  
A b k ii h 1 II 11:: mit Soda iibersllttigt. Alle schwerrri Metalle: Cal- 
cium etc. werdeii ausgeflllt rind durch Filtration entferrit. Das Filtrat, 
vorsichtig niit Salzsaure aiisgesluert und eingcdampft , hinterllsst nuri 
eineri iiur aus Kochsalz, salzsaurern Hydroxylarniii uiid Salmiak be- 
stehenden Riickstand, der niit heissem Weingeist tixtrahirt wird. Alles 
Kochsalz und der griisste Theil des Salmiaks blcibt zuriick, urid aus 
der heissen, alkoholischeii Lijsiing scheiden sich beim Erkalttrn bleridend 
weisse Krystallc aus, die oiii ungcfahr 90 proceiitiges, vd l ig  haltbares 
salzsaiires IIydroxylamiri sind. Fiir die meisten Zwecke 8 kann das  
Salz in diesem Zustande benntzt werden, uiid niir wenn inan ein 
absolut salmiakfreies I'rlparat gebraucht, muss die Reiriigung desselben 
mit Platinchlorid noch vorgenommen werden. 

Z ii r i c h ,  Novcniber 188'2. 

612. C. von Then I): Ueber die Beetimmung dee Leuchtgaees. 
(Eingcgnngen am 20. November: verlesen in der Sitzung von Hrn. A. f i n n a r . )  

Mischt sich Leochtgas iii geschlossenen Rauinen der Luft bei, so 
kann diirch I.;ntziiiidung ttiner solcheii Mischung bekanntlich eine Feuers- 
gefahr. odcr eine gefiihrliche Explosion herbeigefiihrt werden. 

Da die Heftigkeit der Kxplosion innerhalb gewisser Grerizen haupt- 
siichlich VOIL der ,Menge des zu der Luft gemischten Leiichtgascs ab- 
hiingig is t ,  habe ich wegen der Wichtigkeit d rs  Gegenstandrs eiiiige 
Versiiche mit dem Ileuclitgase von Rudapest zu dem Behufe angestellt 
um beiirtheileit zu kiinneii , welche Gasgemeiige der Luft  beigemiacht 
sein miissen, damit das Gemisch iiberhanpt entzundet werden konne, 
urid bei welchoni Gasgehalt die Explosion am heftigsten stattfindet. 

I) Vorgalegt der ungarisclien Akademio der Wisscnschaften. 
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Zu diescrn Zweck wurden in einer oben gcschlossenen Glasriihre 
von 3 cm Durchmesser und 50 cm Hiihe, welche in Volumprocerite 
eingetheilt war ,  iibcr Wasser die Gas- und Luftmcngen abgeniessen. 
Rei eiric:r jeden Messung blieben einige Kubikcentiiricter Wasser in 
der Messrohre, mit welchen durch heftiges Schiitteln die Gase rnit ein- 
ander innig geniischt wordeii sind. Xun wurde in die abwiirts gerich- 
tete Mi indug der Messriihre ein mit Flamme brennendes Zilndhiilzchen 
eingefiihrt und die Erscheinungen bei 170 C. Zimrnertemperatur mit 
folgenden Resultaten beobachtet. 

P r o c e n t e  a n  
L e u c h  t ga s. 
1) 4 p c t .  
2) 5 )) 

8 )  13 
9) 15 )) 

lo) 20 )) 

11) 25 )) 

12) 27 x 

13) 28 )) 

14) 30 

15) 40 )) 

D i e  b e i  d e r  E n t z i i n d u n g  b e o b a c h t e t e  
E r s c  h e inung.  

Das Gemisch war  iiberhaupt nicht entziindlich. 
Die Flamme war kaum sichtbar, pflarizte sich ausser- 

ordentlich langsarn fort, und loschte sich gewiihn- 
lich aus beror sic das Ende der Riihre erreichte. 

Ruhiges sich sehr langsam fortpflanzendes Abbrennen. 
Ruhiges sich langsani fortpflanzendes Abbrennen. 
Ruhiges aber ziernlich r u c h e s  Abbrerinen ohne Ge- 

Rasches Abbrennen rnit einern sausendern Geriiusch. 
Sehr rasches Abbrerinen rnit eiriem tiefen Explosions- 

Explosion rnit heftigem pfeifendem Geriiusch. 
Heftige Explosion mit dumpfen Knalle. 
Sehr heftige Explosion rnit dumpferi Knalle. 
Ituhiges Abbrennen ohno Knall oder Getose. 
Langsclnies Abbrennen rnit blauer Flamrne ohne Ge- 

riiusch. 
Sehr langsam sich verbreitendes Abbrennen rnit 

schwacher blaulicher Flaninie. 
Das Gemisch brennt niir an der Miindung des Ge- 

fasses ohne das die Flamme sich ins Innere fort- 
pflanzt. 

rausch. 

getBse. 

Wie die vorhergehende Erscheinung. 

Aus dem Angefiihrten ersieht man, dass die untere Grenze der 
Entziindlichkeit 5 pCt. Leuchtgns bilden. Wenn also der Luft weniger 
als 5 pCt. des Rudapester Leuchtgases beigemischt sind, so ziiiidet sich 
das Gemenge durch eine brennende Flamme nicht an. Richt.iger ge- 
sagt brerint ein solches Gemenge nur an der Stelle, wo die Flarnme 
dasselbe unmittelbar beriihrt, aber der Ueberschiiss an Luft kuhlt die 
brennenden Theile so bedcutend a b ,  dass die Verbrennung sich nicht 
fortpflanzen kann. Die obere Grenze der Entzundlichkeit bilden etwa 



29 pCt. Leuehtgas. Bei einern so hohen Gehalt hindert der Ueber- 
schuss des Gases die Fortpflanzung der Vcrbrennung ebenso wie im 
vorliergeheiiden Palle die iiberschiissige Luft. Am heftigsten erfolgt 
die Explosion bei eiiieiii Gehalte von 15-20 pCt. 

Da aiif diese Verhiiltiiisse die chernische Zusammerisetzung des 
Leuchtgases unstrcitig von Kirifluss ist , thcile ich hicr die in  rneinem 
La.boratorium von Herrri 111.. A. S t . e i n e r  i m  Jahre 1869 und von Prof. 
L. H o s v a y  ini Jahre 1876 ausgefiihrten Analysen des Rudapesrer 
Leiichtgases mit. 

1869 1876 
Schwere Kohlenwasserstoffe (Aethylcn, 

Kolilerioxyd . . . . . . . . . .  4.94 5.85 
(hhciigas (Mcthan) . . . . . . .  36.55 34.08 
Wasserstoff . . . . . . . . . .  43.35 51.32 
Kohlcnsaure . . . . . . . . .  4.55 2.34 
Stickstoff' . . . . . . . . . .  3.54 0.71 
Saiierstotr . . . . . . . . . .  - 0.20 
Spurrn von Schwefelwasserstoff' uiid 

Scliwefelkohleristoff . . . . . .  - - 

100.07 100.00 

Herizol u.  s. w.) . . . . . . .  8.04 4.87 

Sofcrri bei den Leuchtgasen verschicdencr Stadte die obigen Gren- 
zen etwas nbweichend gefunden werden, ist dim, wie schon die mit- 
getheilten zwei Arialysen geriiigend andeuten, hauptslchlich auf die 
Verschiedeuheit der clierriisclicri Zusammensctziing ziiriickzufiihrcn. 

Zur Ihseitigung der diirch Gasaiisstriimungen entstelienden Ge- 
fahren ist es vori Wichtigkeit, solche hlittel zii verschaffcn, durch 
welclie man dic! Gegenwart dcs Leuchtgases in der Luft nachweisen, 
und sofern dies in  einfachcr Weise miiglicli i s t ,  wenigstens an- 
nahernd die Mciigo dcsselben bcstiinmen kann. 

Znr Ihtderkurig des ausstrjimenden Leuchtgases oder Gruben- 
gases hat  inan den voii dem Erfinder des Iristrumentcs beiiannten 
A n  s e I1 'sclien Jndikator I) anzuwenden gesiicht. 

Dieser Indikator hat aber nach dcr Erfahrung oft grundlos einen 
Alarni gemich t: wiihrcnd derselbe nianchmal bei wirklich vorhandrner 
Gefahr zii der gcliiirigrn Zcit gar nirhts aiigezeigt hat. Aus diesen 
Griinderi betrachtet ni;tn gegciiwBrtig das Instrument alu wizuver- 
lgssig 2). 

I) A n s e l l ,  Clicni. N e w  1867: No. 371 S. 13. 
?) W i n k l c r ,  Dingl. Iwlyt. Journ. "31. €3. 281: fcrner Diese Re- 

riclite v. 264. 
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Ich habe das Instrument, so wie es bei iiiis im Handcl zu be- 
ziehen ist, einer nlhereri Prufung unterworfm, um mich von dcn 
Ursachen der Fehler zii iiberzeugcn und wo mijglicb denselben abzu- 
helfen. Ich habe bemerkt, dass die Rijhre des Quecksilbermanometcrs, 
in welcher die Schliessiing dcr elektrischen Leitung stattfindct, zu eng 
(beinalie capillar) ist. Dies iet von Nachtheil, deiin nach einiger Zeit 
wird die Quecksilberoberfliiche durch die Funken u. s. w. unrein und 
klebrig. Perner kann man den Behalter in Ermangelung eines Hahnes 
nicht in direkte Communikat.ion niit der iiiisseren L i f t  bringen, was 
bei der genauen Einstellung erforderlich wlre. Diirch einfache , etwa 
rasche Temperaturerhijhung dehnt sich die L i f t  im Behalter BUS, ond 
der Apparat brwirkt einen Alarm, ohne dass die geringste Gasausstrii- 
miing stattgefunden hattt?. Wird der Indikator am hochsten Punkt  
eines Raumes aiifgestellt , in welchem gleichzeitig sehr viele Gas- 
Barnmen brerinen (wrie Cber den Riihiien), so sammelt sich oben viel 
warnie KohlensHure an ,  und da die Dichte derselben grosser als die 
der Luft ist,  findet die Diffusion im entgegengesetzten Sinne stat,t, 
infolge dessen der Apparat seine Enipfindlichkeit fur cine gleichzeitig 
stattfindende G a s a u s s t r h u n g  vollstiindig verliert. Der  grijsste Fehler 
des Apparates besteht jedoch darin, dass bei allmiihlich stattfindenden 
Gasausstromungen, w o  also das Gas  schon mit viel Luft gemischt zu 
der porUsen Plattc gelangt , die durch Diffusion erzeugte Spannungs- 
differeiiz xu gering is t ,  um das Quccksilber im Manometer zu heben. 
1st auf diese Art eiiimal Leuchtgas in den Rehalter gedrurigen, so ver- 
liert der Indikator seine Empfindlichkeit, aiich fur den Fall, wenn 
in der umgebenden Liift das Gas fortwlhrend, aber nur niit der ur- 
spriinglichen Langsamkeit zuniinmt. So kann es geschehen, dass sich 
ein Gleichgewicht zwischen deni im Behalter umd in der aiisseren Luft 
enthaltenen Leuchtgas einstrllt, und das Anzeigen auch dann aus- 
bleibt, wenn die Menge deH Gases 10-20 pCt. betriigt, wenn also 
schon die hijchste Gefahr vorhariden ist. Dies sind nach meinen Er- 
fahrungen die Grunde, weshalb die sorist so elegante Vorrichtung zu 
dcm obcn angedeuteten praktischen Zwecke als iinbrauchbar zu be- 
trachteri ist. 

Unter so bewandten Umstiinden bleibt nach wie vor die sicherste 
uud einfachste Art zur Erkennung einer stattfiridenden (hsausstrijmung 
der  charakteristische Geruch des Leuchtgases, welcher schon bei pinem 
Gehalt von 0.2-0.3 pCt., hijchstens bei 0.5 pCt. eritschieden wahr- 
nelimbar ist. Diese Gasmenge ist so geriiig, dass noch yon 
eiiier Gefahr der Eiitzundung keirie Rede sein kann. Hierzu muss 
mindestens die zehnfache Gasnienge mit der Luft gemischt sein. Be- 
\-or dies iiamentlich bei aiisgedehnten Raumlichkeiten eintreteri kanri, 
wird man in der Regel hinllnglich vie1 Zeit habcn, urn der etwa. herari- 
tretendcn Gefahr nach dem weiter unten angegebeiien Vd;drei i  vor- 



zubeugen. Rei den durch Gasausstriimungen herbeigefihrten Ungliicks- 
flillen bestand der Uebelstand nicht darin, dam man die Gegenwart 
des Gases ill der Luft nicht wahrgerionimen hatte, denri dies hatte man 
in der Regel viele Stunden, oft sogar schon mehrere Tage vorher 
bemerkt. Der  Uebelstand war  am hiiufigsten der ,  dass maxi dem 
Geruche nach nicht imrner beurtheilen kann, oh die Ausstriimung eine 
gefahrbringende ist oder nicht. DR der Gasgernch sich (z. 13. bei 
Offenlasseri von 1-2 Brennern) oft gezcigt hat, ohne dass gefahrliche 
Folgen sich eingestellt hiitten, hat nian diesem Geruche auch dann 
kcinc besondere Wichtigkeit zugcschrieberi , a19 cine wirkliche Gefahr 
vorhandcn war und das Ungliick sich ereignet. hat. Hieraus ergiebt 
sirh, dass es von Wichtigkeit ware, in allen Bhrilichen Fallen, nament- 
lich bei complicirten Leitungen, sicli diirch ein miiglichst rasches und 
eiiifaches Verfahren VOII der Grijssc d r r  Gasausstriimung uberzeugen 
zu kiinneri. Ein andercr grosser Eebelstand bestcht haufig dnrin, dass, 
wenn man auch durch den Geruch auf die Ansstriimung aufrnerksam 
geworden ist, bei cornplicirten Leitungen oft Stlinden, j a  'rage dazu 
nikhig waren, um die Stelle sicher ausfindig zu machen, wo die Aus- 
striimung stattfindet. I n  manchen E'2lleii ist aber die I3eseitiguiig der  
Gefahr nur dann miiglich, wenn man den Ort  der Ausstrijrnung in 
kurzer Zeit sicher auffindcn kann. Znr Erreichung dieser bciden 
Zwecke schlage ich auf Grund eiriiger Versuche ein Verfahren vor, 
welches ich im Folgenden beschreibe. 

Ziir anniiherndeii Bestimmung des in dcr Lnft enthaltenen Leucht- 
gases habe ich ein kleiues Instrument, Fig. 1, construirt, welches auf 
dcr Anwendung der Gasdiffusion beriiht und welches ich der Kiirze 
wegen Diffusometer rienricn miichte. Ein poriiser Thoncylinder a ist 
auf einen Kautschuckstopsel luftdicht aufgesetzt. Durch die einfache 
Bohrung des Stiipscls, welcher auf dem kleinen Tisch b befestigt ist, 
comniunicirt das hohle Rohr c mit dem Inneln der Zelle. Das Rohr c, 
welches auch den Tisch t r ig t ,  ist uriten geschlossen und Reitlich mit 
einer kleincn ltiihre versehen, durch welche derselbe mittelst ciner 
starkwaridigen, a h  engel1 Kmitschuckriihre mit dem Manometer e 
verbunden ist. Die kleine Kugel des Ma~iomcters enthalt mit Lack- 
muslosung gef2rl)tes Wasser. Das vertikale Glasrohr e des Mano- 
meters hat 0.8 mm Durchmesscr und ist mit einer MillimeterRkale 
versehen, deren Sullpunkt gerade bis zuni Niveau des gefarbteil Was- 
681-9 reicht. Die Kalibrirung des Instruments geschieht auf folgeilde 
Art: Man stellt cine etwa zur E1Rlfte rnit Luft gefiillte 5 L fassende 
Glasglocke in eirie Wasserwanne und fiihrt d a m  a119 eirlem kleinell 
Messkolben 100 ccm Leuchtgae hinein. Man hebt jetzt die Glocke 
rnit Hiilfe einer geschliffenen Glasplatte unten geschlossen heraus, 
schiebt die Platte etwas bei Scite, damit der griisste Theil des Was- 
sers bis auf etwa 1 cm Hiihe durch die eindringende Lnft ersetzt wird. 
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Man schiittelt dann rnit dern darin gebliebenen Wasser die Gase tiichtig 
durch, so dass sie sich gleichfirmig mischen. Jetzt entfernt man die 
Glasplatte, und sobald das znriickgebliebene Wasser herausgefdlen 
ist, iiberstfilpt man die Thonzelle rnit der Qlocke, iridem man Acht 
giebt, dieselbe nicht zu befeuchten. Infolge der Diffusion steigt jetzt 
im Manometer das Wasser in die Hiihe und bleibt etwa 5- 10 Se- 
kunden ruhig auf einem Maximum, welches man abliest. Man be- 

b d  

Rig.1. 

; i  : ?  

zeichnet diesen Bunkt rnit 2 pCt. Dieselben Versuche wiederholt man 
rnit 250 und 500 ccm Leachtgtls und bczeichnet die betreffenden 
Punkte  mit 5 pCt. resp. I0,pCt. Nach der Entfernung der Glocke 
reinigt sich in Folge der Diffusion die Thonzelle sehr bald, so dass 
sich daa Manometer in einer halben Minute wieder am h'ullpunkt ein- 
stellt und d m  Instrument zu einem' neuen Versuche bereit ist. 

Um mich zu iiberzeugen wie wcit die Angaben dieses Verfahrens 
verlasslich sind, habe. ich zu verschiedenen Zeiten Messungen rnit be- 
kanntem Gasgehalte gemacht. Zur Lijsung der Frage, ob die Methode 



im Principe richt.i(: ist, kann-aber das Leuchtgas nicht gut benutzt 
werden. Die chemische Zusammensetzung des Leuchtgases kann na-- 
mentlich in grosseren Zeitrlumen obwohl nicht sehr bedeutenden, doch 
hinknglich grossen Schwankungen unterworfen sein, so dass die zu ver- 
schiedenen Zeiten angestellten Messungen wahrnehmbar verschiedene 
Resultate geben, selbst im Falle, wenn die Methode principiell richtig 
ist. Ich bediente mich daher zur Priifung der obigen Frage des reinen 
Wasserstoff gases, welches aus einem Dcville’schen Apparat entwickelt, 
in derselben Weise gemessen und mit Luft gernischt worden ist, wie 
dies friiher mit dem Leuchtgas beschrieben wurde. Die Resultate 
sind folgende: 

I. V e r s u c h s r e i h e  rnit 10 pCt. W a s s e r s t o f f .  
Datum Erhebung am Manometer 

24. April .  . . . . . . . . .  14.7 cm 
> )) . . . . . . . . . .  11.8 )) 

B )) . . . . . . . . . .  14.7 )) 

25. )) . . . . . . . . . .  14.5 . )) 

n m . . . . . . . . . .  14.7 )) 

26. B . . . . . . . . . .  11.6 
28. )) . . . . . . . . . .  14.5 n 

% )) . . . . . . . . . .  14.6 )) 

7. Mai . . . . . . . . . .  14.5 n 
13. Oktober . . . . . . . . .  14.5 

11. V e r s u c h s r e i h e  rnit 5 pCt. W a s s e r s t o f f .  
Datum Erhebnng am Manometer 

13. April . . . . . . . . . .  7.3 crn 
3 )) . . . . . . . . . .  7.9 2 

25. D . . . . . . . . . .  7.7 )) 

D )) . . . . . . . . . .  7.7 )) 

111. V e r s u c h s r e i h e  rnit 1 pCt. W a s s e r s t o f f .  
Datum Erhebung am Manometer 

13. April . . . . . . . . . .  1.2 cm 
7l B . . . . . . . . . .  1.1 P 

3 . . . . . . . . . .  .1.3 n 

Diese Angaben zeigen, daas die Uebereinstimmung namentlich bei 
einem grBsseren Wasserstoffgehait , eine sehr befriedigende und zur 
Bestimmung des Wasserstoffs sogar auch strengeren Anforderungen 
entsprechende ist. 
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Die rnit Leuchtgas ausgefuhrten Messurigen g.iben folgende Re- 
sultate : 

IV. V e r s u c h s r e i h e  m i t  10 pCt. L e u c h t g a s .  

17. April . . . . . . . . . .  7.G cm 
20. Mai . . . . . . . . . .  7.1 z 

16. Oktober . . . . . . . . .  7.1 )) 

)., >) 7.4 )) 

)) )) . . . . . . . . .  7.3 )) 

Datum Erhebung am Manometer 

. . . . . . . . .  

Mittel 7.3 cm 

V. V e r s u c h s r e i h e  mi t  5 pCt. L e u c h t g a s .  
Datum Erhebung am Manomotcr 

15. April . . . . . . . . . .  3.6 cm 
)) )) . . . . . . . . . .  3.7 )) 

)) 9 . . . . . . . . . .  3.7 9 

17. Oktober . . . . . . . . .  3.2 )) 

)) > . . . . . . . . .  . 3 . 2 >  
Mittel 3.5 cm 

VI. V e r s u c h s r e i h e  m i t  2 pCt. Leuch tgas .  
Datum Erhebung am Manometer 

15. April . . . . . . . . . .  1.15 cm 
B )) . . . . . . . . . .  1.05 x -  

B > . . . . . . . . . .  1.13) 
Mittel 1.10 cm 

Beim Leuchtgas sind die Angaben, wie man sieht, etwas weniger 
Gbereinstimmend , doch sind dieselben fiir der; zu erreichenden Zweck 
hinlanglich genau. Damit die Angaben des Instrumentes zuverlbsig 
sind, hat man nur darauf zu achten, dass die Thonzelle nicht 
nass wird, und von Staub, sowie leicht, verdichtbaren Dampfen ge- 
schiitzt wird. Diesen Zweck erreicht man nach meinen Erfahrungen 
recht gut, wenn man die Thonzelle mit eineni am h i d e  geschliffenen 
Glascylinder lose bedeckt aufbewahrt. 

Welch' bedeutenden Einfluss namentlich gr6ssere Mengen dichterer 
DBmpfe auf die Thonzelle ausiiben, geht aus folgendem Versuche 
hervor. Giebt man auf den Boden dcs Glascylinders einige Tropfen 
;ikther und uberstiilpt die Zelle danlit, so sinkt das Manometer sehr 
bedeutend, fiihrt man, nachdem sich das Gleichgewicht im Manometer 
hergestellt hat, eine Messung mit 10 procentiger Leuchtgaamischung 
aus, so fiiidet man, dass die Erhebung des Manometers jetzt urn 
1-15 cm weniger betragt als fsonst. Die entgegengesetzte W i r k u q  



iibt ein langeres Verweilen dcr Thonzelle in einer Wasserstoff-Atmo- 
sphare aus. Die unmittelbar danach ausgefiihrten Messungen gaben um 
etwa 2 cm liiihere Werthe. Nach beilaufig 24-48 Stunden giebt aber 
im letzteren Falle das Instrument wieder die urspriinglichen Werthe. 
Aehnliche Beobachtungen hat G ra l i  a 111 ’) erwahrit, indcm er hervor- 
hebt, dass Gypsplatten, die durch langes Liegeti in nic,ht ieiner Luft 
ihre Diffnsionsfahigkeit eingebiisst haben, durch Wasserstoff dieselbe 
wiedcr erlangten. Sollte man an der Thonzelle des TXffiisometer 
eine Rhnliche Abnahme bemerken ~ so wird man die urspriingliche 
Empfindlichkeit durch Dariiberstiilpen cines rnit Wasserstoff gefiillten 
Cylinders iiach einigen Minuten wieder herstellen kiinnen. Natiirlich 
kijnnte man in diesem Falle erst nach einem eintagigen Verweilen 
der Zelle in reiner Luft die Messungen von Neuem beginnen. 

Aus den1 Mitgetheilten ergiebt sich, i n  welcher Weise man die 
Menge des etwa ausgetrockneten Leuchtgases in der Luft messen 
kann. Zeigt sich in einem Rannie Gasgeriich, so  hebt man einfach 
den Gascylinder von der Thonzelle ab;  und beobachtet die Erhobung 
des Manometers, welche unmittelbar die Menge des vorliandeiien Gases 
aiigiebt , woraus man beurtlictilen kann , oh die Aiistreibung sogleich 
eiiie Abhilfe erheische oder 01) cs nicht voii Bedeutung ist. 1st die 
Temperatur der Thonzelle von der des Ratlines eine wesentlich ver- 
schiedene, so muss man natiirlich dies sich zuerst in bedecktem Zustande 
ausgleichen lassen. Am sichersten verschafft man sich aber irn Falle 
einer Gasansstriirnung iiber die Grijsse desselben eirien Aufsrhluss, 
wenn man die Luft d r r  HPI hiidisten gelegenen Schichten also in der 
Nhhe dcs Plafonds, wo sich das Gas bei griisseren Ausstriimungen 
anhauft, untersucht. Dies l a s t  sich i l l  Theatern, hohen Fabriksriurnen 
u. s. w. am bequemsten folgendernlaasseii erreichen. 

Man saugt. mittelst einer Wasserluftpumpe cinige Minuten laiig die 
Luft durch die grosse Glasglocke, deren oberes Ende mit einer bis 
an den hochsten Punkt des Raumes hinaufreichenden Rleirijhre ver- 
bunden ist. Zweckmassig schaltet, man zwischan der Glocke und der 
langen Rijhre ziir Absorption der Kohlensaure einen Thurm mit, Natron- 
kalk ein. 

h’achdem a u f  diese Art die Glocke mit der Luft aus der Nahe 
des Plafonds gefullt ist, bestimmt man den Gasgehalt, wie oben, mit 
dem l)iffnsometer. 

Wie man die Gegenwart des Leuchtgases in kleineren Riiumen 
am Plafond einfacher nachweisen kann, folgt weiter unten. 

1st die Gegenwart des Gases und daher eine Ausstromung nach- 
gewiesen, so handelt es sich darum, jene Partie der Gasleit.ung rasch 
anfzufinden, wo diese stattfindet. Dies ist bei complicirten Leitungen 

I) Pogg. Annalen Bd. XXVIII, S. 36. 
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oft eine schwierige Aufgabe. Diesen Zweck erreicht man sehr sicher 
durch ein einfaches Controlmanometer, welches ich schon vor zwiilf 
Jahren irn hiesigen Laboratorium eingefiihrt habe, das auch dazu ver- 
wendet werden kann, urn Abends, nach Schluss der Arbeiten, zu con- 
troliren, ob in den betreffenden Riiumen keine Gashahne offen gelasseii 
worden sind. An eineni jedern Hauptstrang der Oasleitung, welche 
e twa 59-40  Brenner speist , schaltet man einen Dnrchlaufhahii ein. 
Unmittelbar hinter diesem Hahn befestigt man auf eiiier seitlichen 
Zweigriihre ein kleines Wnssermanometer. Uni rasch iind sicher zu 
erfahreii, ob in der betreffenden Partie dar Riihrenleitung irgend ein 
Leck vorhanden ist. macht mail die Einzelhahne dcr Brenner zu u r ~ d  
scliliesst danach auch den Durchlaufhahn des Hauptstranges ab. 1st 
an dem System nirgends eine Oeffnung oder Beschadigung, so bleibt 
das Manometer unverandert, oder es a l l t  mit einer kaum merkbaren 
Langsamkeit. da coniplicirte Leitiingen selten vollkommen schliesseii. 
1st dagegen in irgeiid einer Eiitfernung eine Beschadigung am System, 
ader hat man Einzelhahne offeii gelassen, so sinkt das Manometer 
augenblicklich nach Schluss des Haupthahnes arif gleiches Niveau. 
Aiif diese Art iiberzeugt man sich leicht, ob sich der Fehler in deni 
untersuchten Theile befindet oder nicht. Durch Wiederholung der- 
selben Probe an  deli iibrigen Theileii der Riihrenleitung kann man in 
eiiiigen Minuten jerie Abtheilung des Systems finden, in welcher die 
Uriordnung sein muss. Selbstverstiindlich dient eine solche Einrichtung 
a u c h  d a m ,  dass der betreffende Aufseher tiiglich nach Schluss der 
Gasbeleuchtung controliren kanne, ob ein jeder einzelne Gashahn gut 
verschlossen worden ist. Bei einer so durchgefiihrten Controlle ver- 
mindert man die Wahrscheinlichkeit einer Gasausstromung nnd damit 
die daraus miiglicher Weise entstehende Gefahr ganz ausserordentlich. 
Diirch eine ganz ahnliche Vorrichtuiig kaiin man auch sehr complicirte 
Wasserleitungen von cinem Punkte ails leicht controliren. 

Hat  man ermittelt. in welcher Partie der Gasleituiig der Pehler 
stackt, so muss man, urn abhelfen zu kiinnen, den Punkt selbst aus- 
findig machen. wo die Ausstriimung stattfindet. Gewiihnlich sucht man 
diesen mit Hiilfe des Geruchs, oder indem man ein brennendes Ziind- 
hiilzchen iiber die verdachtigen Theile voriiber fiihrt. W o  die AUR- 
striimuiig stattfindet, da entziindet sich das Gas, wodurch man die be- 
schiidigte Stelle auffinden kann. Dieses einfache Verfahren ist aber 
irn Falle einer starken Gasausstriimung nicht selten geradezu geftihr- 
lich, denn durch die Probe ziindet man oft auch das schon aus- 
grstriinite Leuchtgas an uiid verursacht selbst jenes Ungliick , wel- 
clies man beseitigen wollte. Urn diesem Uebelstand vorzubeugen, 
babe ich einen kleineii Apparat construirt, den ich Diffiisioskop nenrien 
will. Pig. 2. 

Benchte d D chem Geqellschnft. Jahrg. XV. 1 i!) 



im innerii Gefiiss erhijht 

Ein Glasrohr erweitert sich unten i n  
eincn sehr flachen Trichter, welcher bei 0 

durch eine eingekittete. porijse Thonplatte 
Iuftdicht verschlosscn ist. ,411f die seitlich 
angcbrachte kleine ltijhre ist niittelst cines 
Korkhtopsels das kleine Capillarmano- 
meter b bcfestigt. In das trichterfiirmige 
Gefass reicht einr oben mit eiriem Hahn 
\ erschliessbarr Riilire beinahe zur 110- 

rijben Thonplatte hinab. Dieses Itohr ist 
niit dcm fiusseren Gefiiss bei c durch eine 
Kautschnkrohre 1 erbunden, welclie mit 
Biiidfaden an zwei Stellen luftdicht iiber- 
geschoben ist. Vor dem Gebrauche iiffnet 
man den Ilahii d auf kurze Zeit, damit 
der Druck innen und aussrn in’s Gleich- 
gewicht kommt. Man fasst nun das In- 
strument oberlialb des Ilahnes d, entfcrnt 
den Deckel g und fiihrt so den trichter- 
fiirmigm Theil desselben miiglichst dicht 
iiber die wrdkchtige ltohrenleitung etwas 
lnngsam voriiber. An dcr Stelle, wo die  
Ausstrijmung des Gases stattfindet , Sam- 
mrlt &!li das Gas uiiter a. Zufolge der 
btattfindciiden Diffusion wird der Driick 

und das Manometw steigt. Nach jedem - 
Grbrauch nimmt mail bei c das Manometer herunter, iiffnet den Hahn d 
wid saugt einige Augenblickc Luft durch, zur Entfernung des hinein 
diffundirten Gases. Setzt man das Maiiometer auf und schliesst den 
IIahri d, so ist das Instrument zii einer neuen Probe bereit. 

Wenn der Inhalt des Apparateb mijglichst wenig betriigt, die 
Thonplatte eine mijglichst grosse OberHBche hat und das Yanometer- 
rohr sehr eng ist, so ist derselbe so empfindlich, dass man damit Gas- 
ausstriimungeii nachweiseii kann , welche durch die Ziindprobe nicht 
benierkbar sind. Entfernt man den Cylinder eines Argand’schen 
Gasbrenners und loscht die Flamine desselben durch langsames Ab- 
drchen des Gashahnes so &us, dass das Gas nur so weit ausstrGmt, 
om durch die Ziindprobe nicht erkcnnbar zu sein, so findet man, dass 
das Diffusioskop, unmittelbar iiber den Brcnner gehalten, in 4-41 Secun- 
den ein Aufsteigen des Manometers bis auf 7 cm anzeigt. Hdt  man 
dasselbe iiber einen gewiihnlichen Urenner. aus welchem noch so vie1 
Gas ausstromt, dass dasselbe, aiigeziindct, rben mit leuchtender Flamme 
noch brennen wiirde, so wird das Wasser des Manometers in kiirzester 
Zeit ganz aus der Riihre hinausgedriickt . beinahe hinausgeschleudcrt. 



Versieht man das Manometer des Diffusioskops mit einer Milli- 
nietwtheilung, so kann man noch sehr geringe Gasmengen (0.5 pCt.) 
in einem Zimmer dadurch rrkennen. Zu dieseni Zwecke saugt man 
im Freien reine Lnft durch dasselbe, dann bedeckt man den am Rande 
geschliffenen Trichter desselben rnit der geschliffenen Platte !J, uiid llisst 
das Ganze etwa l/4 Stunde in dem Zimrner stehen, damit sich die 
Temperatur vollstiindig ausgleicht. Wahrend dieser Zeit kann keine 
L)iffusion stattsnden, da j a  die poriise Thonplatte durch die Glasplatte 
von der Zimmerluft getremit ist. Man offnet auf eineri Augenblick 
den Hehn, damit das Manometer auf den Nullpunkt zuriickgeht, schliesst 
wieder den IIahn, entfernt den geschliffenen Deckel und beobachtet 
genari das .Manoniet.er. Gm die Wlrmestrahlung des Korpers fern zu 
lialten? ist es zweckmassig, das Diffusioskop hinter einer grossen Glas- 
scheibe zu beobachten. Bei zweckmlssig gewahlten Dimensionen iind 
vorsiclitiger Heobachtung gelang es mir auf diese Weise, in eiriem 
Zimmer (Budapest, Zuckergasse No. 16) die Gegenwart des Leucht- 
gases unzweideutig uachzuweisen, obwohl gar kein Gasgeruch im Zimmer 
zu bemerken war. Zu dieser Untersuchung forderte mich der krank- 
liche Bewohner de3 Zimniers auf, hei dem der Arzt eine chronische 
Gasvergiftung vermuthete. Da die Gasbeleuchtung in das Haus gar 
nicht eingefiihrt war ,  vermuthete ich, dass das Gas durch Berstung 
der nahe gelegeneii Gasriihre in's Zimmer gelangen konnte. In der 
That  hat man bci Besichtigung der etwa 3 Meter vom Hause ent- 
fernten Riihre eine bedeuteride Verletzung daran gefunden, durch welche 
eine ergiebige Gasausstromung stattfinden musste. Die ausgegrabene 
Erde  zeigte in hohem Grade den Gasgeruch, da die riechenden Theer- 
dlmpfe dadurch condensirt worden sind. Dies war auch der Grund, 
weshalb im Zimmer selbst kein Gasgeruch wahrzunehmeri war ,  da  
durch den Boden nur die nicht condensirbaren Gase, Wasserstoff, 
Grubengas u, s. w., hineindiffundiren koiinten. Der  Kranke verliess 
sogleich das Zinimer, und wie ich nachtriiglich erfuhr, hat sich sein 
Gesundheitszustand sehr bald gebessert. 

Handelt, es sich darum, in einem Zirnmer, wo eine Gasausstromung 
stattgefunden hat, zii erfahren, ob am P l d o n d  schon eiiie grossere Gm- 
merige Rich angesammelt hat, wid ob die Anniiherung einer Flamme 
oder des LBschrohrs eine Entziindungsgefahr verursachen konnte, so 
kann das Diffusioskop zu diesem Zwecke folgendermassen verweiidet 
werden. Man bezeichnet an der Capillarrijhre des Manometers rnit 
einer Farbe ausser dem Nullpunkt jene Punkte, welchen 5, resp. 10 pCt. 
Leuchtgas entsprechen. Man spiilt dann das Instrument, wie oben an- 
gegeben, mit frischer Luft aus, set,zt das Manometer auf, wahrend die 
Thonplatte nach Oben gekehrt ist. Nach dem Bedecken der Thon- 
platte mit dem Glasdeckel k s s t  man die Temperatur des Manometer 
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sich wie oben damit ansgleicheii. Dam ateigt man mit den1 Apparat auf 
einer Leiter in die Nahe des Plafonds hinauf, entfernt dort den Deckel 
des Diffusioskops und beobachtet das Manometer. Erreicht oder iibrr- 
sctireitet derselbe das Zeichen fur 5 pCt. Leuchtgas, so d a d  man nach 
Abschliessen des Hauptgastialines erst nach vollstlndiger Durch- 
luftung und wiederholter Messung dun etwa a m  Plafond befindlichen 
Biss ail der Gasleitung verliithen. 

Einen den1 Diffusioskop in1 Priiicipe sehr lhnlichen , einfachen 
Apparat hat von  d e r  W e y d e l )  empfohlen. Da aber bei diesem die 
Ausgleichung der Temperatur ruid des Druckes vol- der Messung nicht 
rnijglicli ist, kann man sehr leicht daniit einen Irrthuin begehrn. 
Ausserdem kann dersellw aus diesem (irunde nicht zur sictieren 
Sdiatzung der Menge des Leuchtgases dienen. 

513. W. H. Perkin (Junior): Condensationsprodukte des 
Oensnthols. 

(Eingegangen am 20. November; verlesen in der Sitzung von Hrn. A. Pinnrr.) 

D a  die vielen Arbeiten iiber die Condensationspl-odukte des Oenan- 
thols wohl die Formel, nicht aber die Eigenschaften der erhaltenen 
Korper angeben, nnternahm ich, auf Anregung von Hrn. Prof. W i s l i -  
c e n u  s ,  die vorliegende hrbei t  , um wo mijglicti einigen Aufschluss 
uber die Condensatioiisprodiikte der Aldehyde und insbesondere des 
Oenanthols zu bekommen. Das Oenanthol. welches fur die folgenden 
Versuche gebraucht wiirde, war von K a h l  b a u m  bezogen und siedete 
zwischen 150-160°. Reines Oenanthol, im Kohlenslurestrom destil- 
lirt, siedet bei 153-154" (Thermometer ganz im I h n p f )  und besitzt 
das specifische Gewicht 

bei 15" = 0.8231 
bei 30" = 0.8128 
bei 350 = 0.8099 

niit Werser ron denselbell Teniperaturen verglichen. 

E i n w i r k u n g  v o n  K a l i u m h y d r a t  a u f  O e n a n t h o l .  

Die Einwirkung von Kaliurnhydrat auf Oenanthol ist eine lusserst 
lebhafte. Bringt man Oexianthol mit starkem alkoholischem Kali zu- 
sammen, so ist die Reaktion so heftig, dass die Temperatur weit iiber 
den Siedepunkt des Alkohols steigt, und es enatehell ausser heptyl- 
saurem Kali hauptslchlich Schmieren von sehr hollem Siedepunkt, 
welche sich nicht leicht reinigen und isoliren lasscn. 

I )  Dingler's Polyt,. Journ. Hd. 196, S. 513. 




