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bei ca. 2750, die letztere erstarrte ebenfalls nicht in der KHlte- 
mischung. Das entsprechende C - Propylcinnamylpyrrol krystallisirt 
aus Alkohol in derben, stark glfnzenden Wiirfeln und schmilzt bei 
161- 1620. Das aus dem salzsauren Dipropyldipyrrol zu erhaltende 
Dipropylindol sott bei ca. 290°, erstarrte nicht im Kaltegemiech und 
zeigte sehr deutlich den unangenehmen Skatolgeruch. 

F r a c t i o n  3 vom Siedepunkt 205 - 2100 erwies sich ale ein 
C-Dipropylpyrrol Clo H17N. Die N- Acetylverbindung sott bei 250 bis 
2600, die nicht erstarrende C-Acetylverbindung bei 270 -280O. 

Die l e t z t e n  be iden  F r a c t i o n e n ,  bei 270 - 280° ond bei 
300-3100 siedend, zeigten sich isomer, aber nicht identisch mit dem 
aus dem Acetonpyrrol erhaltenen Mesitylpyrrol und Phoronpyrrol von 
lihnlichen Siedeponkten. Den aus den letzteren gewonnenen Reduc- 
tionsproducten analoge Verbindungen konnten jedoch nicht erhalten 
werden. 

545. G e o r g  B o r n e m a n n :  Ueber einige Laboratoriumegerilthe 
aue Aluminium. 

(Eingegangen am 21. December3 
Das Aluminium findet bereits bedeutendc Anwendung in der 

Grosstechuik bei der Verarbeitung des Eisena and eur Heretellung 
wichtiger Legirungen. Ebenso wird es zu verschiedenen Gebrauchs- 
und Schmuckgegenstanden verarbeitet , nicht imnier in einer seinen 
Eigenschaften entsprechenden Weise. Verschiedene physikalische und 
chemische Eigenschaften des Aluminiums machen aber auch seine 
Benutzbarkeit im chemimhen Laboratorium wahrscheinlich. Es sind 
dies die folgenden: 

1. das niedrige specifische Gewicht (3.56 - 2.67); 
2. die hohe specifische Warme (uach R i c h a r d s  zwischen 0 und 

1000 0.227 und zwischen 0 und 6250 0.2533), welche von keinem 
zu Gerathen verarbeitbaren Metal1 auch nur anniihernd erreicht wird; 

3. die Luftbestandigkeit. 
Aluminium wird also geeignet sein zur Herstellorig von leichten 

Gewichten, Wagebalken, Wiigeriihren, Luftbadern, Ringen, Rlemmen, 
Metalltheilen in Schwefelwasserstoffzimmern, auch zu Wasserbldern, 
Heizapparaten u. 8. w. In manchen Fallen k6nnen noch von Bedeutung 
sein : die Hammerbarkeit, Giessbarkeit, Zugfestigkeit und Elasticitiit 
des Aluminiums, sowie sein gutes LeitungsvermBgen fiir Wiirme und 
Elektricitit, auch seine chemimhe Bestandigkeit in vielen Fallen. 
Ungeeignet erscheint es iiberall da, wo Temperaturen iiber 400-5000 
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znr Anwendung kommen, wo Schwere eine weeentliche Bediugung 
iet, und wo ee mit Laugen oder ssrkeren SBuren dauernd in Be- 
riihrung bleibeu wiirde. 

Ea iet vielleicbt nicht iiberfliissig, dieee Punkte angeeichte der 
Thatsache featzustellen, dass man jetzt beginnt, das Aluminium such 
fiir Laboratoriamszwecke heranzuziehen. Die folgenden Zeilcn aolleu 
iiber einige GerBthe aue Aluminium berichten, welche fiir das Labora- 
toriom besimmt eind. 

1. L u f t b a d  aue Aluminium. Zur Verfigung etauden 2 Lnft- 
biider aue Aluminium und drei aus Kupfer; die Maasee waren die 
folgenden : 

A) aus Kupfer, lackirt: 22 X 15 x 15 cm. Blechstllrke 0.6 mm; 
B) aus Kupfer, nicht lackirt: 22 x 15 X 15 cm. Blechstiirke 

C) aue Kupfer, lackirt: 25 X 15 x 15 cm. Blechetiirke 0.8 mm; 
D) aus Aluminium, blank: 25 % 15 x 15 cm. BlecbetLke O.7mm; 
E) aus Aluminium, matt: 25 X 15 X 15 em. Blechstiirke 0.9 mm. 
A und B sind also gleich gross, ebenso C, D und E. DieVer- 

suche wurden so angeetellt, dasa die zu vergleichenden Luftbiider ent- 
weder gleichzeitig durch gleiche Brenner und mit gleich grosser 
Flamme geheizt wurden, oder daes die Laftbiider nach einander auf 
dieselbe Flamme kamen, euletzt noch einmal das erate, um EU beob- 
achten, ob es nocb in gleicher Weiee geheizt wurde wie zu Aufaug 
dee Versuchs. In  mehreren Fiillen wurde die Temperatur gleichzeitig 
in verschiedenen Hahen des Luftbades beetimmt , such die Tempera- 
tar der Luft in 4 cm Abstand For dem Mittelpunkte der Thiire ge- 
meesen. Von. den auegefiihrten 20 Versuchsreihen eeien ewei 81s Bei- 

0.6 mm; 
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Es ist beim Vergleich der Zahlen eu bedenken, dam der Inhalt 
von A kleiner ist ale der von D oder C und also die Erwfrmung von 
A schneller erfolgen muss ale die von C. Alles Uebrige ist wohl ohne 
Weiteres verstandlich. Aus allen Versuchsreihen ergab eich , dass 
dieselbe Flamme das Aluminiumluftbad schneller anheizt und auf eine 
hiihere Temperatur bringt, ale ein gleich grosses Kupferluftbad. Auch 
ergab sich , dass die Temperaturzunahme fiir aufeinanderfolgende 
gleiche Zeitriiume bei dem Luftbad aus Aluminium gleichmfssiger ist 
als fiir Kupfer. Die h8here Temperatur zeigte sich etete am Boden 
des Lufibades; der Temperaturunterechied rwischen unten und oben 
war sehr wecheelnd (hauptsilchlich je nach der Geschwindigkeit der 
Erhiteung), jedoch in der Regel bei Aluminium kleiner ale bei Kupfer. 
Die Temperatur in etwa 4 cm Abstand Tom Luftbad :war zwiechen 100 
nnd 2000, bei Kupfer om 6-8O hiiher als bei Aluminium. Das Alumi- 
niumluftbad giebt nach Entfernung der Flamme in demselben Zeitab- 
schnitt mehr Wlrme ab ale das Kupferluftbad, bleibt aber dennoch 
liinger aaf Mberer Temperatur, weil es eine hlibere Anfangstempera- 
tur hatte. Die Abkiihlung scheint iibrigens beim Kupfer etwas gleich- 
miissiger zu ierfolgen. Irgend welche chemische Verlnderung des 
Aluminiumbleches wahrend der sich durch zehn Monate erstreckenden 
und fast tiiglichen Benutzung des Alurniniumlufibadee (erst D, in dem 
letsten Monat ausscbliesslich E) war nicht zu bemerken. An der 

231 * 
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Heirstelle hatte sich nur ein ganz schwacher weisslicher Anftug gebildet. 
Eine Abbliitterung, wie beim Kupfer, trat nie ein. Ebenso ist ja die 
chemieche Widerstandsflibigkeit des Aluminiums gegen Schwefelwasser- 
etoff bekannt. Von sauren Diimpfen schien daa Blech nicht ange- 
gnffen zu werden, ausser von Salzsaure. Es ist aber selbstveratiind- 
lich, dass man nicht griissere Mengen von Siiure in einem Luftbade 
verdampfen wird. Ich glaube, dass Luftbl ider  a u s  Alumin ium 
in d e n  me i s t en  Pii l len d e n e n  a u s  Kupfe r  qo rzuz iehen  sind. 

2. W a s s e r b a d  aus Aluminium. Das von mir gepriifte 
Wasserbad fasete 1.75 L Wasser und als stlirkste zuliissige Fiillung 
etwa 1 L. Der obere Durchmesser betrug 18 om, die Tiefe des halb- 
kugeligen Wasserbades 9 cm. Das Wasserbad hatte einen feat ad- 
setzbaren und 6 einzulegende Ringe, als Verschluss des letzten einen 
Declcel und endlich rum bequemen Anfassen zwei Henkel, ebenfalls 
aus Aluminium. Das Gesammtgewicht betrug 19% g. Bei einem ersten 
Versuche wurden nach und nach 3 L Wasser (aus der Wasserleitong) 
verdampft, eueammen i n  9114 Stunden, wobei zweimal viillig bis zur 
Trockne eingedampft wurde. Bei einem eweiten Versuche wurden in 
gleicher Weise 3 L Wasser in  141/4 Stunden, bei einem dritten Ver- 
auche endlich 6 L Wasser in 15 Stunden verdampft. Bei Fall 3 
blieb jedoch das viillige Eindampfen vermieden. In allen drei Fallen 
wurde das Wasser aus dem Bade ausgegossen, mit destillirtem Wsaser 
nachgespiilt und mit dem Pinsel der feine gelbliche bis briiuo- 
liche Schlamm beseitigt, der sich am Bleche feetgesetzt hatte. 
Die qualitative Analyse ergab, dass der Schlamm aus wenig Thon- 
erde mit viel Carbonaten von Ealk und Magnesia, Spuren von Eisen 
und organischen Verunreinigungen, also in der Hauptaache aus Stoffeu 
bestaud, die dem Wasser entatammen. Auch das Filtrat vom Schlamme 
enthielt nur Spuren von Aluminiumsalz, dagegen Ealk und Magnesia, 
Salz- und, Schwefelsiiure. Sonach war das Aluminium nor sehr 
schwach Ton dem kochenden Wasser angegriffen worden. Quantitativ 
ergaben sich bei dem Versuch 2: 0.0605 g bei 100- 1100 getrockneter 
Schlamm und bei Versuch 3 sogar nur 0.1137g davon. Dae Innere 
des Wasserbades war in der Tiefe goldig braun und nach dern oberen 
Wasserstande zu schwiirzlich gefiirbt, dabei stellenweiae rauh ge- 
worden. Auf dcr Aussenseite hatten sich wahrend des Heizens in 
der Heizzone weisse Ausbliihungen, fast warzenartig, gebildet, die 
mehrfach abgespiilt und angesammelt wurden. Die Analyse ergab 

. dass sie aus Thonerde und schwefelsaurer Thonerde bestanden (viel- 
leicht basisch achwefelsaurer Thonerde), also dem Gchalte des Leuchtc 
gases an Schwefelwasserstoff und der bei der Verbrennung enstehenden 
Schwefelsiiure zuzuschreiben waren. Nach dem Abspiilen und Ab- 
reiben zeigte das Wasserbad’auasen einen weissen Kreis, in der Mitte 
daron eine gelbweisse matte Ablagerung von Thonerde, die sich nicht 
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einfach beseitigen liess. Gewichtsveriinderung des Wasserbades war 
nicht eingetreten. Dass am Wasserbade die geheizte Stelle Oxydation 
erlitt, a m  Luftbade nicht, ist wohl darauf zuriickeufiihren, dass das 
Wasserbad beim Anheizen aussen beschlagt und sich somit die 
Wirkung von Sauerstoff, schwetliger SBure, Wasser und Hitze ver- 
einigen. Auch die meist griissere Flamme, deren ich mich beim 
Heizen des Wasserbades bediente, wird bei der Verandorung des 
Metalls an der Heizflache Schiild tragen. Immerhin ist, wenigsteoe 
bei bisher etwa drei Wochen andauerndem wiederholten Gebrauche 
noch keinerlei bedenkliche Abnutzung festzustellen, so d a s s  man woh l  
W a s s e r b a d e r  aus  Aluminium zum G e h r a u c b e  i n  L a b o r a -  
t o r i en  e m p f e h l e n  kann.  

3. R inge ,  K lemmen ,  S a n d b a d e r ,  S c h o r n s t e i n e ,  D r e i -  
f i isse,  T i e g e l  und W a r m t r i c h t e r  aus Aluminium. Alle die 
genannten Gcrathe sind erst kiirzere Zeit von mir in Gebraucb ge- 
nommen worden, so dass ich ein abschliessendes Urteil iiber ihre 
Brauchbarkeit noch nicht abgeben, sondern n u r  meine bisherigen Er- 
fahrungen mittheilen miichte. R i n g e  und Klemmen  haben den 
grosseu Vorzug, dass sic metallisch blank bleiben oder doch durch 
einfaches Putzen stets wieder gereinigt werden kiinnen; es fallt also 
die Notbweodigkeit eines Lackiiberzugs weg, die bei eisernen Klemmen 
wenigstens vorhanden ist. Der King,  welchen ich besitze, wurde 
bei allen Arbeiten mit dem Luftbad E und mit dem Wasserbade be- 
nutzt. Er bedeckte sich auf seiner Oberseite an einigen Stellen mit 
Ausbliihungen von Thonerde, die leicht beseitigt werden konnten, 
blieb aber darunter blank und glatt. Das S a n d b a d  wog 3 4 g  und 
bebielt dieses Gewicht auch trotz mehrfacher sorgloser Benutzung. 
Dabei zeigte es weder innen noch aussen merkliche Veranderung. 
Gleichwohl wird man bei seiner Verwendnng eine Steigerung der 
Temperatur bis zur beginnenden Rothgluth vermeiden miissen, wie 
die mit dem T i e g e l  gemachte Erfahrung lehrt. Derselbe schmolz 
bei der ereten Benutzung (Trocknen von Kupferoxyd fiir die Elemen- 
taranalyse) durch, weil die Erbitzung sich bis zur dunklen Rotbgluth 
gesteigert hatte. Nach J. Pi o n c h on scbmilzt Aluminium zwischen 
580 und 628O, wird aber vorher kiirnig und briicklig wie feuchter 
Sand. Wahrscheinlich erweicht dabei das Aluminium, denn mein Tiegel 
zeigt eine unter der Last des Kupferoxyds erfolgte Ausbauchung 
nach unten und tiefe Eindriicke des mit Thonrohren iiberzogenen 
Drahtdreiecks, wiihrend das Gewicht vor und nach dem Erbitzen 
nicht sehr verschieden war: vorber 34.6854 g, nachher 34.7236 g. 
Die Zunahme muss auf Oxydation geschoben werden, da das Kupfer- 
oxyd leicht und vollstandig herausgeschiittet werden konnte. 

Besondere Vorziige des D r e i f u s s e s  und der B r e n n e r e s s e  
vermag ich nicht anzufiibren, doch auch keine Nachtheile. Den Wiirm- 
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t r i c h t e r  konnte ich leider nirht mit einem gleichartigm aus Knpfer 
vergleichen. Er hielt die Temperatur des eingegossenen heissen 
Waeeers lange hoch (2. B. Anfangstemperatur 770, nach 20 Minuten 
640, nach 30 Minuten 570, nach 1 Stunde 45"; oder: Anfangstemperatur 
800, nach 8 Minuten 73O, nach 23 Minuten 660, nach 68 Minuten 490) 
nnd ermiiglichte die Filtration von geschmolzenem Talg i n  bequemer 
Weiee. 

Das Luftbad D wurde der Kgl. Hiiheren 
Gewerbschule von den Herren P a u l  N e t t o  und Max N e t t o  im 
Februrr 1892 geschenkt und seit dieser Zeit von mir benutzt. Alle 
iibrigen Gerathe aus Aluminium stellte mir  die Fabrik chemischer 
Apparate der Hrn. Max K a e h l e r  und M a r t i n i  in  Berlin in dankens- 
werther Weise zur Verfiigung, von welcher Firma dieselben zu be- 
ziehen sind. Trockenschranke und Waseerbiider sind ihr gesetzlich 
geschiitzt. Die Firma stellt diese wie die anderen angefiihrten Ge- 
rlithe fabrikmiissig her und zwar zu einem verhiiltnissmlseig niedrigen 
Preise. Die Re in igung  a l l e r  A l u m i n i u m g e r a t h e  erfolgt iibrigeos 
leicht und zweekmiiaeig mit verdiinnter heisser Seifenliisung. 

Zum Schlusse sei mir geetattet, auf  eine Seite der Aluminium- 
geriithe hinzuweisen, die allerdings mit ihrer Verwendbarkeit nichte 
m thun hat, ntimlich auf die iisthetische. Es unterliegt keinem Zwei- 
fel, dass alle diese Gertithe vor kupfernen oder eisernen sich durch 
ihr  sauberes Aussehen vortbeilhaft auszeichnen und wohl auch nie in 
dem Grade unansehnlich werden diirften, wie jene oft echon nach 
kurzem Gebrauche. 

S c h l u s s b e m e r k u n g .  

Chemni  tz,  December 1892. Technische Staatslehranstalten. 

548. BI. Schiipff Ueber einige Xanthonderivate und dss 
o-Kresotineiiureanh g drid. 

[Mittheilnng an8 dem technolog. Institut der Universitht Berlin.] 
(Eingegangen am 24. December.) 

In einer vorliiufigen Mittheilung (diese Berichte XXV, 1892) 
hatte ich die Vermuthung ausgesprochen, dass gewisse Derivate des 
Xanthons durcb Einwirkung von Ammoniak in die entsprecbenden 
Acridonderivate iibergehen wiirden. Die Carbonsluren des Xanthons 
echienen mir zur Durchfiihrung dieser Reaction a m  geeigoetsten, da 
gerade diese Verbindung in der Pyronreihe, en welcher j a  auch dae 
Xanthon gerechnet werden kann , so ausserordentlich leicht mit Am- 
moniak reagiren, indem das Sauerstoffatom dee Pyronkernee durch die 
Imidgroppe ersetzt wird. Die bisher noch nicht bekannten Carbon- 




