
sichtbaren, robeiirotheii Fleck mit dunlcel~ioletten Kiindern. Es erfolgt 
also an den Riinderii cles Flecko, wo die Capillaritiit cles noch nnbe- 
f~ochteteii  Pnpiers stiirker wirkt, eine bernerlclaie Dissociatinn des 
Sxlzes. Poi iisc., miglitsirte Tlionplntten wirlten i n  Ahiilicher Weise, 
aber nur in den ersten Moinedeii nach dem Refeuchten, der blaue 
Flecken wild aber i ~ i ~ c l i  kurzer Zeit wiecler roseiiroth. 

Dieses interessante Beispiel eirter chemisclirn Zersetzuiig nilter 
den1 Einflnsse so schwacher, physikalischer Icriifte, \vie die Capillaritiit, 
deutet zuglFlrich anf die geringe Hestiincligkrit der Hydrate tles Kobalt- 
chloriirs. 

In alleii diesen FAllen geht wahrscheiiilich die Dissociation nicht 
bis zur Bildnng des masserfi-eien Salzes in den Liisnngen; tiin wahr- 
scheinlichsteii hrruht die eintretencle Farbeii5ndernng auf iler I<ilduiig 
drs einfach gewiissei ten IIydrats, Co Cla + €12 0 ,  dessen Icrystalle 
schon in niitteldicken Schichteii violett siiicl, in diclceii Schichten aber 
iind im durchgeheiiden Lichte betrachtet blau erscheiiien. Es haben 
iibrigens :inch die concentrirtcii , alkoholischen Kobaltchloriirliisiingen, 
welche allgemt.in fir blau gelten, stets einen inerklichen violetten Stich. 
Es bestehen hier iibrigens angt~nscheinlich dieselhen Verhaltnisse 
zwischen dcn Farbeii blnn und dankelviolett, wie beim Jod im dampf- 
fhrmigen Zastande. Dei- verdiiiiiite Jodclanipf, gemengt mit Luft , ist 
kiolrtt, wjihrend der reine Joddampf vnn rein blaaer Farbe ist. 

Wi t rschni i ,  Chemisches Laborat. drr  Uiii\rrsitiit, Janriar 1884. 

77. E. Baumann:  Zur Oxydation des Kohlenoxyds durch 
Luft und feuchten Phosphor. 

(Eingegangen am 11. Fcbruar; mitgetheilt in der Sitznng yon Hrn. Sell.) 

I m  ersten Heftel) theilen Ira R e m s e n  und K e i s e r  neue Ver- 
suche mit iiber das Verhalten des ICohlenoxyds gegeii Luf t  und feuchten 
Phosphor, bei welchen sie zu dern Ergebnisse gelangen, dass zwar 
geringe Mengen von Kohlens&ire gebildet werden, dass letztere aber 
durch eine Oxydatiori nicht des Ihhlenoxydes, sondern eines Kohlen- 
stoffgehaltes des Phosphors bedingt seien. Re  msen  ond K e i s e r  er- 
kennen an, dass auch jetzt noch das Ergebniss ihrer Versuche in 
diametralem Gegensatze zu den von L e e d s 2 )  und yon mir3) mitge- 
theilten Beobaclltungen stehe; immerhin kiinnte aber die Meinung er- 

1) Diese Retielite XVII, 53. 
?) Cheni. N e w  4S, 25. 
3) Diese Borichte XVT, 2146. 
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weckt werden, dass es auch in den roii mir publicirten Versuchen 
sich um eine Oxydation von KohlenstofTim P h o s p h o r  handelte, welche 
die Mitwirkung des aktii.cn Sauerstoffs nicht erforderte. Aus diesem 
Gruiide erlaube ich mir, auf die von mir angestellten Controlversuche, 
deren Ergebnisse ich in iiieiiier fruberen Publication nur lrurz an- 
gefiihrt habe, etwas genauer einzugehen. 

Vor der Ausfuhrung irgend eiiies der friiher von mir mitgetheilten 
Versuche iiber die Einwirkung ron Luft und feuchtem Phosphor auf 
Kohlenoxyd war durch zahlreiche Versuche festgestellt worden, dass 
beim Ueberleiten von kohlensaurefreier Luft iiber den feuchten Phos- 
phor K o h l e n s a u r e  n i c h t  gebildet wurde. Zu  allen Versuchen diente 
ein und derselbe Phosphor; erst wenn die Phosphorstangen in Folge 
der Oxydation stark geschwunden waren, wurden neue Stiicke zugefiihrt 
und dann v o r  d e m  C o n t r o l v e r s u c h e .  

Bei dell Controlversuchen wurde durch den Apparat zunachst ein 
Luftstrom 2 bis 3 Stunden lang in dem bei allen Versuchen gleichen 
Tempo von 2 bis 3 Gasblasen in der Secunde geschickt; erst iiach dieser 
Zeit wurde klares Barytwasser vorgelegt Wenn letzteres sich triibte, 
was wegen des langsamen Durchtrittes der Gase, und weil in dem !-or- 
gelegten Waschwasser trotz des Auskochens Kohlensaure hartnackig 
zuruckgehalten wurde, meistens der Fall war, so wurde das Harytwasser 
so oft erneuert bis es klar blieb. Jeder  Controlversuch dauerte minde- 
s tem 24 Stunden, mehrere erheblich langer. Wenn nach 24-48 stiin- 
digem Durchleiten der Luft in deni Rarytwasser nicht mehr als eine 
leichte Triibung sich zeigte, erst danu wurde Kohlenoxyd, das frei ron 
jeder S p ~ i r  Ton Kohlensliure war ,  i n  den Apparat eingrfuhrt; bevor 
das Kohlenoxyd mit drm feuchten Phosphor in Beriihrung kam, pas- 
sirte es ausserdem eine Flasche, welche I<alilauge und eine zweite, welche 
klares Barytwasser enthielt. E m  auch uber die Qualitbt der Trubung, 
welche nach tagelangem Durchleiten in dern Barytwasser bei den Con- 
trolversuchen entstanden war, Aufklarung zu gewinnen, habe ich einen 
Controlrersuch auf 96 Stunden ausgedehnt. Zu der alsdann etwas 
starker getriibten Barytlosung wurde verdiinnte Salpetersaure bei Luft- 
abschluss zugesetzt und unter Erwarmen reine Luft durch dieselbe 
hindurchgeleitet , welche die entbundenen Gase in eine rorgelegte 
Barytlosung uberfuhrte. Letztere wurde nicht getriibt. Das vorgelegte 
Barytwasser enthielt somit auch nach 96 stundiger Dauer des Control- 
versuches keine nachweisbare Menge von Kohlensaure. Dass diese 
Trubung aus phosphorsaurem resp. phosphorigsaurem Baryum bestandq 
geht daraus hervor , dass die etwas i-erdunstete salpetersaure Losung 
des Niederschlages mit molybdansaurem Ammoii eine relativ reichliche 
Fallung der characteristischen gelben Verbindung lieferte. 

Ails dem Mitgetheilten geht wohl zur Geniige herror, dass der in 
meinen Versuchen verwendete Phosphor bei der obigen Behandlung 



keine Kohleiisiiure geliefert hat, und dass die bei der Beriihruug des 
Phosphors mit reiner Liifl und Kohlenoxyd gebildete Kohlcnsiiure 
lediglich der Oxydation dcs Kohlrnoxyder zugeschrieben wei,de~i mmj .  
Wiihrend nach 9G stiindigem Dnrchleiten roil Luft durch den 1. c. 
abgebildcten Apparat kcine nachweisbare Menge ron Iiohlensiiure elit- 
standcii wtr, fanden sicli Iiach 15 stuiidigeni Durclileiten kohlenox) d- 
haltiger Luft 162.8 nig lrohlensaurer Baryt = 36.6 ing Kolileiisiiure; in  
einem zwciten Vcrsiiclie 2119.2 mg kohlensaurer Baryt = 64.6 n ~ g  
Iiohlcnsiiure in dem T orgelegtcn Rarytwtsser. Die Bestimninng der- 
selbt~n geschah folgcndei~ma:~sstii: 

Der Kiederschlag hatie sic11 krystallinisch in der Zuleit~ngsriilire 
und am Boden des Gefasses abgesetzi, so dass dic Fltissigkeit iinsserst 
schnell abfiltrirt werden konnte, was bei Lufiabschlnss geschah. Zu- 
leitiingsriilire, Gefi is  iind 3iedtmchlag wurden init iiasgelrochteni Wasser 
rollkommeii abgewaschen. IIierauf n urde der ganze Niederschlag ill 
Yalzslure geliist. wobei eine bedentelide Iiolilciisiiiireeiitwicklui~~ co~l- 
statirt wurde. Die Liisnng wurde mit Aniniorii,rk ;tllrnlisch geii~acht 
unrl vim einer Iiierbei entsf aiiderirrl lraiirn siclitbaren Triibung 3 0 1 1  

pllospholmiirem rrsp. pliospliorigsaIIrem Baryuni abfiltrirt , mit Salz- 
sailre ron neuem angesiiiicrt und mit Scliwefelsiiure in bekannter Weise 
gefiillt. A ~ i s  den Gewichtsiuengeri des so erhaltenen schwefelsaureii 
Baryunis Bind die obeii und friiher mitgetheilten Werthe \ o n  Kohleii- 
sdure und lrolrlen~auren~ B:Lryum bcwchnet. 

Den Zeitpunkt, in melchem die Abscheiduiig drs kohlensaureli 
Hiiryiims in dem H q t w a s s e r  aiiftingt, 1r;inn man zierrilicli scharf wahr- 
nehnien. Diesrlbe beginnt weiiig oberhalb der Miindung der  Zuleitungs- 
riihre iiii der inneren Wand derselben und bildet dort eine weisse 
Kruste, rlocli rhe in der Fldssigkeit cin merlrlicher Nirderschlag ent- 
staiideii i5t. 

Meine Heobachtnngen iiber (lie Oxydatioii des Kohlelioxyds dnrch 
Luft  und fenchten Phosphor besckriinken sich aber iiicht a u f  die beiden 
mitgetheiltcn cjuantitatiren Versuche. Da die Iwstirnmten Rngaben I 011 

PL en isen  und I i e i s e r ,  welche meinen Rcobachtungen widersprachen, 
vorlageii, habe ich t ~ i  st eine ganze Reihe roil Versiichcn durchgefuhrt, 
welche mir den >icherru Heweis liefcrten, dass das I<ohknoxyd unter 
den geschildcrteri IMingnngen oxydirt wird, beror icli es in~ternahin, 
die quantitativen Bcstiinmungeri der  gebildeteii Iiolilclls6ure auszu- 
fiihren. Die Verscliiedeiilreiten, vrdche R e m s e n  nnd H e i s e r  zwischrn 
meinen ersten nnd den spiiter publicirten Versuchen finden, sind, a-ie 
man sich leiclit iiberzengt , lediglich derartige , dass durch dieselben 
eine stitttgehabte Oxydatioii des I<olilenoxyds iioch sch:irfer uiid 
sicherer erkaniit werden m n s s t e  als friilier. Hierlier geliiirt die 1 iel 

19 13ezi~b'e d. D them C.r~eI lx t l , x f t  J.iliig.S\li 



stiirkere Verdiiniiiurg des Kohlenoxyds durch Lnft im zweiten Versnche, 
das larigsamere Dnrchleiten der Gase durch den Apparat, wodiirch 
die Abscheidimg des Harynmcarbonats dureh die bei der Oxydation 
gebildete Kohlensaure n;itiirlich spater eintreten musste , die Wahl 
kleinerer Gefasse, die lLngere Dauer der Controlversiiche. 

Zur Anstellung der beschriebenen oder lhnlicher Versnche kann 
ich deii von mir  gebrancliten Apparat anch desshalb empfrhlm, weil 
die einzelneii Theile desselben wiihrencl oder bei Abschliiss eines Ver- 
siiches leicht erwiirmt werden kiinnen. 

F r e i b n r g  i./B., Febriiar 1883. 

78. F. Myl ius :  Beitrage zur Kenntniss des Sarkosins. 

(Mitgetheilt in dcr Sitzung van Ilrn. A. W. Hofmann.) 

Gelegentlich der Beschiiftignng mit einigeii Derivaten des Sarkosins, 
zii deren Darstellung d:ts letztere einer hoheri Temperatur ansgesetzt 
werden iiiusste, fie1 es mir auf, dass in der Litteratur bestimrnte An- 
gaben iiber den Schmrlzpmikt diesrr Verbindung fehlen. 

In  der grnauen Beschreibung, welche L i e  b i g ') von der von ihm 
eatdeckten Base giebt, sagt er, das Sarkosin sitblimire nnzersetzt, 
wenn man es liingere Zeit bei 1000 erhitzt. 

S t r e c k e r  ?) aussert sich uber die von ihm synthetisch erhaltenen 
Sarkosiiikryst;ille: xBei 100" getrocknet verandern sie ihr Aussehen 
riicht ; in menig hoherer Temperatur schmelzen sie und sublimiren un- 
zersetzt \. Da infolge ciniger Beobachtuiigen bei mir die Meinung ent- 
staiiden war ,  das geschmolzeiie Sarkosin sei ein anderer Korper als 
das nicht geschmolerne, so schien es der Miihe werth, den Schmelz- 
process des Sarkosins nlher  zu studiren. Das Ergebniss der Unter- 
sachong bildet deii Gegenstaiid der folgeriden Bliitter. 

Sarkosin, welches sich in einer Retorte befiridet, liisst sich bis 
a d  2000 erhiteen, ohne dass es eine erltennbare Veranderung erleidet. 
Erhiiht marl die Temperatur, so beginnt es zwischen 210 und 215O 
laiigsam zii schmelzen. Weiin rriaii die Wiirmezufuhr fortdauern laisst, 
50 ist die Verfliissiguiig bei 2200 beenclet. 

Die Erscheinung des Ychrrielzens ist begleitet von der Ent- 
wickeliing farbloser Diimpfe, welche sich in fliissiger Form in der 
Vorlage niederschlagen. Diese Flussigkeit besteht zum griissten 
Theile aiis Wasser. Durch das Verhalten der Ddmpfe zu IZarytwasser 

1) Xiin. (:hem. Pbarm. 62, 310. 
*) Ann. Chem. Pb~rm.  1'23. 163. 




