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Analyse I1 wurde im Schiffchen im Sauerstoffstrom, I und I11 mit 
Bleichromat und Sauerstoff gemacht. 

Es ist hieraus ersichtlich, dasq dem Kohlenwasserstoff die Formel 
CwH34 zukommt und dasa er also ein Kolofendihydri i r  ist. Die 
Reaction ist wahrscheinlich so rerlaufen, dass aus CaoHa 0 OH zuerst 
CSOH32, Kolofen ,  gebildet worden ist, und dass dieses dann durch 
weitere Einwirkung ron Jodwasserstoff zwei Atome Wasserstoff auf- 
genommen hat. 

Einen sehr iihnlichen Kohlenwasserstoff von der Formel H3a 
haben Montgolfier') und L e t t s a )  erhalten durch Erhitzen ron salz- 
saurem TerpentinZil, CtoHuHC1, mit Natrium. Er kochte bei 321O 
(corr.) und wurde ron kochender, concentrirter Salpetersaure kaum an- 
gegriffen. 

Die von L i e b e r m a n n  und Ha l l e r  aus Sylvin- und ,Pimar- 
saurek mittelst Jodwasserstoffsaure erhaltenen Kohlenwasserstoffe 
scheinen, den Analysen nach zu urtheilen, Gemenge ron Kolofen, 
C20H32, und Kolofendihydriir, C20 Has, gewesen zu sein. 

U p s a l a ,  Unirersitats -Laboratorium, Juli 1886. 

462. Fr iedrich  C. G. Muller: Vorlesungsversuche. 
(Eingegangen am 30. Juli.) 

I .  Ei ii Vorl e s  u n g s t he  r m o m  e t e  r. 
Eins der dringendsten Bediirfnisse des naturwiesenschaftlichen Ex- 

perimentalunteriichts ist ein einfaches Thermometer, dessen Angaben 
bis auf 8 m Entfernung beobachtet werden kiinnen. Die Quecksilber- 
thermometer gewiihnlicher Art sind nichts weniger als Vorlesungs-, 
apparate, da ihr Stand kaum 1 m weit erkannt werden kann. Durch 
eine VergrBsserung der Abmessnngen gelangt man beim Quecksilber- 
thermometer. auch nicht recht zum Ziel, weil der Faden in Folge der 
Lichtreflexion nur bei bestimmter Beleuchtung und auch dann nur aus 
einer bestimmten Richtung auf weitere Entfernungen gut zu sehen ist. 
Deshalb habe ich an Stelle des Quecksilbers concentrirte Schwefel- 
slure, welche durch Zusatz von organischen Substanzen, z. B. .Zucker, 
geschwarzt iat, ale thermometrische Fliissigkeit genommen. 

9 Ann. de chim. phys. [5] 19, 150, 
2, Diese Berichte XIlI, 793. 
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Dieselbe dehnt sich rcgclniiissig B u s ,  gestnttet der Scala einen 
ausreichenden Unifang zu geben und hat  vor dem Quecksilber den  
Vorzug eines 3'/2 ma1 grijr seren Ausdehiiungsco6fficienten. 

Fig. 1. Die nebenstehende Figur 1 zeigt in l/4 natiirlicher Griisse 
ein Schwefelsiuret iermometer, welches sich in srchsjiihrigem, 
vielseitigen Gebrau che beim Unterricht bewilhrt. Es hat die 
gleiche Einrichtur g ,  wie die entsprechenden Quecksilber- 
thermometer. Die Scala ist Ruf einem Cartonstreifen ange- 
bracht, welcher oer Lange nach tinter einem Winkel von 
130° geknickt ist iuid hinter die Thermometerrohre geachobeni 
wird. Die Einknickung bezweckt, dass die Scala auch von 
der Seite her gut bt obachtet werden kann. Rriiftibe, schwarze 
Scalenstriche sind in Intervallen von 10 zu 10 Graden aufge- 
tragen, die Einzelgrade schatzt man nach dem Augenmaass. 
Die Felder fur die Dekaden nnmittelbar iiber und unter 00, 
looo,  ZOOo sind carminroth, die Felder bei 50° und 150° 
gruii getuscht. 

Die Fiilluiig, sc,wie die Herstellung der Scala, habe ich 
selber vorgenommen. Ich glanbe aber, dass der Verkaufspreis 
eines solchen Thern.ometers sich auf 4 ~ i l  belaufen wird. 

Das Thermometerrohr hat 0.8 mm im Lichten; d a s  
Gefass ist 25 mm lang, 10 mni breit. 

Zum Schluss se en noch einige beim Vergleich des be- 
schriebenen Thermoiiieters mit dem Quecksilberthermometer 
erhaltene Beobachtui gen mitgetheilt: 

Hg -20.5 0 40.5 100 205 
SOiHa -21 0 -10.5 99.5 204. 

11. Vo r 1 e u n g s g a  1 v :L n o m e t e r .  
Da Galvanometer auch bei chemischen Untersucbungen und in  

chemischen Vorlesungen Verwendung findeii, diirfte die nachfolgende 
kurze Beschreibung eines yon nir in der ,)Zeitschrift fiir Instrumenten- 

Fig. 2.  

kundea 1884, 120 ausfiihrlich besorochenen Instrumentes auch ill BDieseo 
Berichtens em Platze eein. Fig. I zeigt dasselbe in natiirlicher 
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Grosee und bedarf nur weniger Worte zur Erlauterung. Innerhslb 
des 'horizontal angeordneten hlultiplicators balancirt . ein starker 
zusammengesetzter Magnet auf einer Schneide und steht mit einem 
vorn vor dem Multiplicator schwebenden Aluminium-Lineal in fester 
Verbindung. Dieser magnetische Wagebalken ist mit Schrauben zur 
Regulirung des Schwerpunktes versehen und wird nur beim Gebranch 
durch eine exacte Arretirvornchtuiig auf die Schneide gesetzt. 

Die Theorie des Instrumentes ist die denkbar einfachste; die 
Drehkraft des Stromes witd durch Wiigung bestimmt, indem man 
durch Verschiebung eines Reiters auf dem Lineal den magoetischen 
Wagebalken wieder in die Nulllage bringt. Die Reiter sind paarweise 
vorhanden und hiingen an den Enden des Lineals; sobald durch den 
galvanischen Strom daa Gleichgewicht gestort wird, schiebt man mit 
einer einfachen Vorrichtung den sinkenden Reiter bis zum Eintreten 
des Gleichgewichta nach der andern Seite zu. Man hat so die ganze 
Lange des Lineals zur Verfugung. Die Schenkel der geschwlireten 
Reiter kiinnen vor Lineal noch aus 8 m Entfernung deutlich gesehen 
werden. Fiir Demonstratioiien enthalt das Lineal ein mit schwarzer 
Oelfarbe aufgetragene weithin sichtbare, grobere Theilung ; fiir feinere 
Untersuchungen ist ausserdem noch eine eingeritzte Theilung vorhanden. 
Zur augenblicklichen Dampfung der Schwingungen dient eine kleine 
Metallscheibe, welche an einem Haar am Ende des Lineals hlngt ond 
.in Glycerin taucht. 

Das Instrument ist jederzeit zum Gebrauche fertig und unabhangig 
vom Erdmagnetismus und der Nahe magnetischer Massen. Handelt 
es sich um grossere Intensitiiten, so lauft der Strom ohne Widerstand 
nur einmal um deli Magneten, wobei der innere aus starkem Kupfer- 
blech. bestehende Theil des Multiplicatorrahmens als Leiter dient. Fiir 
schwachere nimmt man den aus 200 Windungen eines 2 mm dicken 
Rupferdrahts gebildeten Multiplicator. Die Reitergewichte werden mit 
Hiilfe des Voltameters so abgeglichen, dass sie direct chemische Ein- 
heiten an der Scala zeigen. Die Dauer einer Messung betrzgt 
10 bis 15 Secunden. Was die Empfindlichkeit anlangt, so ist aus 
grosserer Eiitfernung noch 1/1mo Enallgaseinheit zu beobachten, in der 
Nahe l / s ~ o ~ .  

Zum Galvanometer gehort noch ein am angegebenen Orte be- 
schriebener Rheostat, welcher in einfachster und einem ganzen Audi- 
torium sichtbaren Weise gestattet, 0-50 m eines dunnen Dralits ein- 
zuschalten, wodurch man deli &om auf eine bestimmte Starke ein- 
stellen kann. 

I n  Bezug auf die Demonstration der elektrolytischen Gesetze sei 
bemerkt, dass sich zur Bestiitigung des ersten F a r a d a y  'schen Gesetzes 
das M o h r'sche Knallgasvoltameter fiir Vorlesungen ganz vorzaglich 
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eignet. Mit Hiilfe desaelben wird vor dem Auditorium der Wertb 
der  Gdvanometerscala im chemiscben Maass festgestellt. Hiernach 
leitet man den Strom \-on 2 Zinkkohleelementen durch Galvanometer, 
Rheostat, eine Kupfer- uiid Silberzelle. Erstere Zelle enthiilt concentrirte 
Kupfer~lfat l i isung zwischen Kupferplatten, die zweite NO3 Ag-Liisung 
zwiscben Silberplatten. Die Platten sind 10 cm hoch, 5 cni breit und 
stehen in 1 cm Abstand einander gegeniiber. Man liisst nun den Strom, 
rnit der Stiirke 10.30 Minuten hindurch geben. In dieser Zeit wiiren 
300 ccm Kn.allgas entwickelt, entsprechend 200 ccm Wasserstoff. 
Dieselben wiegen 0.089 . 0 .2  = 0.0178 g. Dies multiplicirt rnit dem 
halben AtQmgewicht des Kupfers giebt als Zunahme der Kupferkathode 
0.56 g,  mit dem Atomgewicht des Silbers multiplicirt als Ziinahme 
der Silberkathode 1.92 g. Diese Gewichtszunahmen lassen sich an 
einer gewiihnlichen Standwage hinreichend genau bestatigen. 

Das  vorstehend bvschriebene Galvanometer wurde roil Hrii. 
Mechanikus W a n k e  in O s n a b r i i c k  meisterhaft ausget'iihrt. . 

111. D e m o n s t r a t i o n e n  d e s  P r i n c i p s  d e r  c o n s t a i i t e ~ i  
g a l v a n i s c h e n  K e t t e n .  

Auf dem Boden eines Glascylinders you etwa 8 cm Durchmesser 
und 16 cm Hijhe befindet sich eine runde Kupferplatte, mit welchrr 

Fig. a. 

-T 
der durch eine Glasriihre isolirte Poldraht ver- 
bunden ist, siehe Fig. 3. Die Zinkplatte ist an 
einem dicken, gcfirnissten Kupferdraht befestigt, 
welcher mit einiger Reibung durch den Deckel 
geld. In den Cyliiider koiiirnt verdiinnte 
Scliwcfelsiiure. Werden nun die IClemmen 
dui ch starke Kupferdrahte mit dem Galrano- 
me. er verbunden, so functionirt das Element 
als eiii sogenantes uiiconstnntes, und eine weit- 
hin sichtbare Wasserstoffentwicklung geht von 
der Kupferplatte aus. Nun wird. ohne dass 
sonjt etwas geandert wird, mit Hiilfe einer 
Tria:hkrrijhre, welche man durch Randeinschnitte 
des Deckels einftihrt, die Kupferplatte rnit ge- 
pull ertem Kupferoxyd bestreut. Auf der Stelle 
hiirt die Wasserstoffentwicklung auf und der 

Strom wird fast doppelt so stark; das schwarze Kupferoxyd wird nach 
und nach zu rothem Kupl'er, worauf die alten. Verhiiltnisee wieder 
ehtreten. Bei 1 mm dicker Oxydschicht kann das Element eine 
Stunde lang als conatantes ihnctioniren. Durch HGher- oder Niedriger- 
stellen der Zinkplatte wird c ie Stromstiirke im umgekehrten Verhaltniss 
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des Plattenabstandes geiindert und damit iiebenbei das 0 h m’sche 
Gesetz ersichtlich. 

Der beschriebene Versuch ist deswegen so tiberzeugend, weil die 
Beseitigung des WasaerstoffJ erreicbt wird, ohne Abiinderung aller 
iibrigen Verhiiltnisse, namentlich des inneren Widewtandes. Cebrigens 
bietet das Experiment anderaeits auch ein sehr lebrreiches Beispiel 
fiir das Verhalten des Wasserstoffs im status nascendi. 

An Stelle des Kupferoxyda kann durch die ,TrichterrBbre auch eine 
Schicht concentrirter Kupfersulfatl6sung auf die Kupferplatte gebracht 
werden; durch dieses in der Praxis so vie1 angewandte Mittel wird 
der Wasserstoff ebenfalle beaeitigt, aber der Strom nicbt in dem. 
Maasae verstiirkt, wie mittelst Kupferoxyd. 

Auch die Gesetze der Zinkplatinkette lassen sich in  iiliolicher 
Weise ausgezeichnet demonetriren. An Stelle der Kupferplatte komnit 
eine Platinplatte auf den Boden des Gefiisees. Nachdem man da3 
Element zuerst als unconstantes eine Zeit lang bat gehen lassen, giesst 
man mittelst der Trichterriihre eine Schicht concentrirter Salpetersaure 
auf die Platinplatte. Der Wasserstoff verschwindet und die Stromstiirke 
verdreifacht sich. Das Element kann liiiigere Zeit kriiftig functionireii, 
wobei bald Griinfarbung der Salpetersaure sichtbar und weiterhin 
Stickoxydgas entbunden wird. 

Der Versuch liisst sich unter Anwendung Y O I I  Chroms~urernischung 
in analoger Weise vorfiibren. - 

B r a n d e n b u r g .  den 6. J u l i  1886. 

453. P. T. Cleve:  Ueber eine neue Nitronaphtalin- 
p’- sulfoneiure. 

(Eingegnngen am 3. August.) 

Friiher habe ich durch Nitrirung des Bleisalzes der p-Sulfoiisiiure 
des Naphtalins zwei Sluren erlialten, welche ich als @ -  und 4-Siiure 
bezeichnete. Neuerdings habe ich eine dritte Siiure isolirt. Man 
nitrirt das Natriumsalz der p-Sulfoiisiiure, siittigt niit Baryt und zieht 
das Genienge der Barytsalze melirnials mit kochendem Wasser ~ U R .  

Das Barytsalz der $-Saure ist sehr wenig loslich, das Barytsalz der 
8-  Siiure aber verhaltnissrnassig leicht liislich, so dass das Salz der 
dritten Saure in den intermediiiren Fractionen enthalten ist. Man 
stellt die Kalisalze derselben dar, und aus diesel) mit Phosphorpcnta- 
chlorid die Chloride, welclie man aas Benzol und dann aus Eisessig 

Brrir hie d. D. chem. G e $ e l w A a f t  Jahvg. HIX. 142 


