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bei einigen dieser unlBslichen Salze der Beginn d r r  Einwirkung durch 
Erwarmen eingeleitet werden muss, findet diese Umsetzung bei andereu, 
wie Ferripbosphat, Kupfercarbonat , Queclisilberchloriir und Chlor- 
silber verhaltnissmassig leicht statt. Die Reduction \-on Chlorsilber 
gestaltet sich nach dieser Methode zu einer leicht ausfiihrbaren 
Operation. 

Die Arbeit wird fortgesetzt. 

8. Rud. Weber und E. Sauer: Ueber die Zusammensetzung 
des fur chemische Gergthe geeigneten Glases. 

(Eingegangen am 9. Januar; mitgethcilt in der Sitzung von Hrn. 8. Pinner.) 

Vor einer llngeren Reihe von Jabren hat der Eine von uns 1) 

eine eingehende Untersuchung fiber die Beziehung der Widerstands- 
fihigkeit der  verschiedenen Glasfabrikate (Spiegel-, Fenster-, Hohl-, 
auch optisches Glas) zur chemischen Zusammensetzung veriiffentlicht, 
dcren Resultat diirin gipfelt, dass die Widerstandsfiihiglceit der Gliiser 
nicht an e i n e  chemische Formel, wohl aber an gewisse Normen ge- 
kniipft ist. Letztere sind durch die Restimmung des Glases, ob 
Spiegel-, Fenster- oder Hohlglas, bediagt. 

Irn Anschluss RU diest? Arbeiten sind in leteterer Zeit Vervucbe 
speciell iiber die Zusanimensetz:ing eines fur chemiscbe Geriithe ge- 
eigneten , geniigend widerstandigen Glases ausgefiihrt worden, deren 
Resultate bereits Anfang April vorigm Jahr rs  publicirt worden sirid. 2, 

Ein Glmger&th, welches insbesundere damals Anstosu zu jenen 
Arbeiteu gab,  war  eine Rochflasche von ca. 1 Liter Inhalt, die bci 
800 g Wusserfiillung, 4 Wochen ruhig im Laboratorium stehend, 0.16’2 g 
s u b a t a ~ i ~  an das Wasser abgegeberi hatte. DatJei war die innere 
Glasfliche jones Kolbens mit einer schleiniigeri Haut bedeckt. Die 
Analyse dieses Clases ergrb : 

Kiaselsaure . . . .  74.19 pCt. 
Thonerde 
Knlk . . 
Kali . . 
Na,tron . 

Rud. Webcr, Popgcnd. 
2, Sprecheaal IS91 KO. 14. 

. . . .  0.40 8 

. . . .  5.85 2 

. . . .  7.32 4 

. . . .  12.21 8 
. . .  - 
100.00 p c t .  

Anal. ueue Polge, Bd. 11’ 
vom 2. Bp:il. 

pag. 431 (1S79). 
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Bus diesen Ziffrrn folgt das Atomverhaltniss von Kieselsanre zu 
Kalk und Alkali: 

K2 0 SiOa : CaO : 1 N a 2 0  
11.8 1 2.64 

Reim Auskochen eines Kolbens solchen Glases von 100 ccm In- 
halt mit destillirtem Wasser wurde die Abnahme von 0.045 g con- 
statirt. Friihere, oben citirte Untersuchungen hatten bereits einen 
tihnlichen Fal l  solchen schlecht zusammengesetzten, hachst angreifbaren 
Glases gezeigt. D a s  sehr augenfallige Missverhaltniss von 1 Kalk zu 
2.64 Alkali ist der Grund der geringen Widerstandsfahigkeit; der hohe 
Kieselsauregehalt FOR ca. 12 Atomen vermag es nicht auszugleichen. 

Ein anderes Geriith, bei dem ein geeigneteres Atomserhiiltniss : 

9.5 I 2 

waltete, ergab einen Kochverlust von 0.013 g; es war dieses also schon 
wesentlich widerstandiger. 

Eiii drittes GerBth, welches nicht wie die heiden vorhergehenden 
a n  der Luft beschlug, sondern sich klar erhielt, und das ohne be- 
sonders eingreifende Reiniguugsoperation nach 6 sttindigem Kocheo mit 
Wasser nur 0.008 g abgegeben, hatte die Zusammensetzung: 

Diese Ergebnisse liessen es als wiinschenswerth erscheinen, eine 
griissere Zahl von Gliisern einer analogen Untersuchung zu unterziehen, 
urn z u  ersehen, wie ziffermassig die Widerstandigkeit der Glaser zu 
dcr Zusammensetzung bei den stufenweise besseren Gliisern sich stellt. 
Fiir ditasen Zweck hsben wir bei gemeinschnftlicher Arbeit vou einer 
grosse,i Zahl chemischer Gebrauchsutensilien eine Auswahl getroffen, 
w o h i  WIS iin Wesentlichen das Auftreten uines mehr oder weniger 
starken Beschlages nach liingerem Stehen der Gerathe leitete. Dieses 
ist eiu einfaches Indiz, welches indessen far die Qualitiitsbeurtheilung 
von Glasutenuilien, z. B. in einem Glaslager, einen sehr sicheren An- 
halt gewahrt. 

13s erschien uns bei der Priifung der Glaser als das wicbtigste, 
der Praxis cntsprechende Moment: die Beatimrnung ihrer totalen Ab- 
gahe nitd zwar au Wnsser, d a m  auch an die gebrluchlichen Reagentien, 
wie SBuren, allralische und salzhaltige Fliissigkciten. Wir haben 1103 

daher iiicht darauf beschrlnkt, die Menge des abgegebencn Alkalis irn 



Wasser durch Titrirung zu bestimmen, wie es bereits friiher’) und 
neuerdingsa) geschehen ist, z u m d  man dadurch nicht in der Lsge iut, 
die FVirkung derrReagentien ziffermassig zu eruiren. 

Wir  schickeu unserer iiumrneiischeu Aufziihlung der Resultate 
noch eine hieririit besonders betoute Bemerkung voraus, dass iiiimlich 
die Angriffsfiihigkeit, welche bekanntlich mit der Teniperatur sehr 
stark stcigt, gerade hit r eine U I I Y  unerwartete Rolle spielte, indem d:rs 
Glae sowohl durch Wasser, als auch durch Sauren und alkalische 
Plfissigkeiten eine wesentlich s t i rkere  Abnahme dann erfuhr, wenn 
das  Gerath deriPraxis gemiiss iiber freiem Feller erhitzt wird, gegrn- 
iiber dem Auskochen in Wasserbadern etc. Der  Grund liegt dariu, 
dass die Bodenflache der Gerathe bpi directem Erhitzen eine wesent- 
lich hohere Temperatur annimrnt, was die starkere Angreifbarkeit zur 
Polge hat. Ein Beweis hierffir war die Beobachtong, dass ein zwar 
wenig widerstandsbbiges Glas nach dem Erhitzen einen hijchst augtw- 
fiilligen Angriff am Boden erfahren hatte, wahrend die Seitenwiinde 
intact erschienen. 

F i r  die nachstehenden Versuche benutzten wir Kolben von 100 ccm 
Inhalt, welche genau unter gleichen Bedingnngeo, niimlich durch ein- 
zelrie Gasflammenqauf Asbestsch&lehen 5 Stunden lang mit destillirtem 
Wasser, 3 Stunden mit den Reagentien von bezeichneter BescbaRen- 
heit zum Kochen erhitzt wurden. Das verdampfende Wasser wurde 
durch Nacbguss erganzt. Die Kolben wurden vorher mit kochendem 
Wasser ansgespiilt; wir nahmen damit absichtlich den praktischen 
Standpunkt ein, da  vor dem Gebrauche von Gerathen ein sorgsames 
Ausspiilen die Regel ist. Dabei haben wir wobl erwogen, dass, wie 
allbekannt, der  Angriff zu Anfang starker als zuletzt erfolgt, eine Er- 
scheinung, die am Glaspulver am einfachsten demonstrii t wird3) und 
bei der Priifung von Glasgerathen friiher von anderen Beobachtern , 
so aucb von 1 3 m m e r l i n g 4 )  in  Betracht gezogen wurde. Wir haben, 
urn eine fur die Praxis  im Laboratorium maassgebende Abnabme zu 
constatiren, die Kochdauer bei Wssser auf 5 Stunden, bei SZiuren etc. 
auf 3 Stunden bemessen. 

Die Untersuchung ron 10 nach diesem Gesichtspunkte auage- 
wiihlten Beispielen von Gerathen ergab die nachstehend aufgefiihrtm 
Zahlen; dicser Zuaammentitellring folgt die Angabe der qiiantitativen 
Znsanimensetzung der betr. Glasarten mit ihren Atomverhiiltnissen: 

9 Vergl. Kreus le r  und Henzold .  Liebig’s Jahresbericht f i r  1854, 

a) M y l i u s  und FG:rster, Zeitschr. f. hstrumentenkunde, September 1891. 
3, Gmelins’ Handbuch, Bd. 11, S. 366. 
3 Vergl. z. B. Liebig’s Jahresberichte fir 1869, Seita 820. 

Seite 1554. 
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Aus dieser Uebersicht grht  hervor, wie die Angreifharkeit des 
Glases mit der Zusammensetzung in innigstern Verbande steht, welcbe 
Rolle insbesoxrdere das  richtige Verhaltniss von Kalk zu Alkali spielt, 
das  durch die einfache ZiBer 

1 Kalk : 1,3-1,5 Alkali 
Ausdruck findet. Hierbei muss aber der Redingung Rechnung getrsgen 
werden, dass such die Sattigung der Basen durch die Kieselsiiure 
einem Trisilicate entspricht, so dass das Gesarnmtbild im Grossen 
und Ganzen der Formel: 

G Si 0 2  : 1 Ca 0 : 1,3-1,5 Alkali 
eich niihert. 

Etwas hohere Alkalibetriige kiinneri durch Steigerung der Kiesel- 
siiure verbessernd influirt werden. Das hat indessen seine baldigen 
Crrenzeo, denn selbst s&r saure Gliiser bis 12 und tnehr Atome 
Kieselsaure kiinnen hei falschem Kalk- und Alkaliverhaltniss ent- 
schieden mangelhaft seiri. Dirses beweisen die sehr schlechten Gl i ser  
No. 1-4; No. 5 i d  ein Mittelding, besser stiifenweise gestalten sich 
dann die weiteren Proben No. G iirrd 8-10. Bei Fenster- und Spiegel- 
glaseru unterschreitet die Atomzahl des Alkalis die des Kalkes; dann 
wird aber das Glits so schwer sclimelzbar und zum Entglssen ge- 
neigt, dess es sich nicht vor der Lampe verblasen und verarbeiten 
liisst. Eine solche, dem Typus der Pensterglaser sich niihernde 
Glascomposition , welche die letrtere Eigenschaft zeigt, ist das  Bei- 
spiel No. 7. Die Gliiser No. 6 mid 9 unterscheiden sich durch das 
Verh5ltniss vom Bal i  zum Natron; das mehr angreifbare No G ent- 
halt wesentlich mehr Ksli. Auf die stiirkere Bngreifiarkeit der Kali- 
glascr hat der Eiue von iins bereits in der Abhandluiig P P o g g e n d .  
Anal., neue Folge, Rand IV, pag. 44% hingewiesen. 

Unsere Reihe zeigt, was aucli schon andcre Beobachter fanden, 
dass die Gliiser durch Siiuren schwiieher als durch Wssser angegriffen 
werden. Ein starker Anpriff erfolgt dagegcw durch Siilzl6sungen und 
ein noch wesentlich s t l rkerer  durch Alkalicn, welche selbdt unser 
bestes Glas, sowie Porzellan stark afficiren. Es erhellt ferner , dass 
die Angreifbarkeit der Gliiwr durch Reagentien rnit der des Wassers 
nahezu parallel geht. 

W r f t  man einen Blick anf das ganze Zatilensystem, so ergiebt 
sich, dass eiti Glas von der Zusam~nensetzung No. I t )  eine Resistenz 
zeigt, wie sie als ausreichend eruchtet werden karin. Wohl bewnsst, 
dass ein Glas yon der in dcr Einleiturig erwahnten Zusammensetzung 
bei noch hoherem Kalkgehalte eine rioch geringsre Angreifbarkeit 
zeigt, miissen wir ziigeberi, d ~ s s  der Herstellung solchen Glases irn 
Grossen Schwierigkeiten entgrgenstehen. I h  ist dallurch eine stets 
gleichbleibende Qualitat wohl iiicht in Aus3icht zii nehmen; ausserdem 
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bat  aach die Erfahrung und Beobachtung im Grossen gelehrt, dass 
so widerstiindige Glaser leicht den Uebelstand der Sprodigkeit in be- 
denklichem Maasse zeigen. Geriithe, dem Schema No. 10 unserar 
Reihe entsprechend, bilden indesaen ein Glasmaterial, das  f i r  die 
nieisten Laboratoriumszwecke durchaus geeignet ist. 

Ueber die Angreifbarkeit der Glaser durch kaustische Alkalien 
in der Kalte, fiir die Aufbewahrung von Titrirfliissigkeiten (wie Kali- 
hydrat, Barythydrat etc.) von Interesse, berichten wir in  Kurze; 
ebenso behalten wir uns weitere Mittheilungen iiber die Angreifbarkeit 
der  Thonerdeglaser vor. 

B e r l i n ,  im Januar  1892. 

7. H. L i m p r i c h t :  Not iz  iiber die Dars te l lung  von Nitroso- 
sulfonsauren.  

(Eingegangen am 9. Jaiiuar; mitgetheilt in der Sitzung ron Hrn. A. Pinner.) 

Schon vor 10 Jabren wurde im hiesigen Laboratorium von 
W. H e n r i c  h s e n  die rn-Nitrosobenzolsulfoosiiure dargestellt, eine 
VeriSffentlichung der Resultate unterblieb jedoch , weil sie noch der 
Vervollstandigung bedurften. D a m  hat  sich erst jetzt Gelegenheit 
gefunden, und obgleich die Untersuchung nocli keineswegs abge- 
schlosaen ist, sehe icli mich doch zur Mittheilung dieser Notiz ver- 
anlasat, um einige Zeit in  Ruhe auf diesem Gebiet arbeiten lasseu zu 
kiinnen. 

Die von W. H e n r i c h s e n  befolgte Methode hat sich nicht nur 
bei der von ihm untersuchten, sondern acich bei andern Sulfonsauren 
vollkommen bewzhrt : In  eine coiicentrirte Liivung des neutralen 
schwefligsauren Natriums tragt man in kleinen Portionen das Chloriir 
der m-Nitrobenzolsulfonsaure. Zuerat geht unter schwacher Warme- 
entwicklung die Auflosung ziemlich leicht vor sich, spater muss die 
Einwirkung durch Erwarmen auf dern Wasserbade unterstfitzt werden. 
Es ist sorgfiiltig darauf zu achten, dass die Fliissigkeit nicht saure 
Reaction annimmt, weil sich dann noch iiicht niiher untersuchte Zer- 
setzungsproducte bilden. Man priift ron  Zeit zu Zeit einen Tropfen 
mit rothem Lackmuspapier und fiigt, falls es nicht mehr deutlich ge- 
blaut wird , einige Tropfen concentrirte Natronlauge hinzu. - Auf 
1 Mol. des Chloriirs wird etwas niehr als 1 Mol. des schw7efligstturen 
Salzes genommen. - Nach rollstiindiger Liisung dampft man die 
Fliiasigkeit miiglichst weit auf dem Wasserbade ein und zieht den 




