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gefahr 1 : 20) in farbloeen, bei 1350 (corr.) echmelzenden BliIttchen 
erhalten. Dae Trimethoxyphenanthren 16st eich leicht in den ge- 
brguchlichen organiechen L6sungsmitteln mit Auenahme von Ligroih 
oder Petroliither und iet unlijslich in Waeser. 

0.1812 g Sbst.: 0.5049 g COh 0.0071 g HsO. 
Q,&6&. Ber. C 76.12, H 5.97. 

Get n 75.99, B 5.95. 
Erhiilt man eine concentrirte alkoholieche Liisung dee Trimeth- 

oxyphenanthrene mit einer kalt geeiittigten alkoholiechen Losung von 
Pikrinaure einige Zeit im gelinden Sieden, so echeidet sich beim 
Abkiihlen dae Pikrat in  gliinzeuden, dunkelrothen Nadeln ab, die bei 
126 O (corr.) schmelzen. 

0.1762 g Sbst.: 12.6 corn N (1Io, 769 mm). 

Durch langeree Erwiirmen rnit verdiinntem Alkohol wird dei 
C~?&SOS.  CeHsN307. Ber. N 8.45. Gef. N 8.63. 

Doppelverbindung wieder in ihre Componenten geepalten. 

D i b r o m t r i r n e t h o x y p h e n a n t h r e n ,  C ~ ~ H J ( O C H & B Q  (1 : 5 : 6 :?). 
Giebt man zur Chloroformliieung von Trirnethoxyphenanthren die 

berechnete Menge Brom, ebenfalle in Chloroform geMet, zu: 80 ent f rb t  
sich die Flessigkeit nllaiihlich unter Bromwaseeretoffentwickelung und 
gelinder Erwarmung. Der nach dem Verdunsten des Chloroforms 
zuriickbleibende Syrup wird mit heiseem Eiaeseig aufgenommen , aus 
welchem sich beim Erkalten Kryetalle abscheiden. Durch mehrmaliges 
Umkryetallisiren aus Eisessig erhiilt man dae Bromid in faat farb- 
losen Nadeln vom Schmp. 139-1410 (corr.), welche eich leicht in 
Aether , Toluol, Aceton, Chloroform, m heissern Eieessig, Alkohol 
und Ligroih lBsen und unloelich in Waaser sind. 

0.2253 g Sbst: 0.2006 g AgBr. 
ClTHlrBrp03. Ber. Br 36.97. Gef. Br 37.34. 

21. Herm. Thiele: Ueber dae Leuchten der Auer-Qliihkiirper. 
(Bingegangen am 2. Jannar; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn.8. Rosenheim.) 

Bei der groesen Ausdehnnng, welche die Gasgliihlichtindustrie 
in Folge ihrer wirthschaftlicben Erfolge genommen hat, kann ea ge- 
wiss nicht befremden, dasa man von verschiedenen Seiten bemiiht ge- 
wesen ist, die auffallende Erscheinung dee groeean Leuchtverm6gens 
der Gliihkarper en erkldtren. 

B u n t e l )  kommt auf Grund ron Vereuchen von E i t n e r  zu dem 
Resultate, dase das Lichterniesioneverm6gen der gewiihnlich ver- 

1) Dieae Berichte 81, 10. 
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wendeten Gliihkiirper nicht wesentlich hoher sei, als das anderer Korper; 
z. B. Kohle, Magnesia etc. E i t n e r  hat nach obigem Citat seine 
Versuche in  der Form angestellt, dass e r  die Helligkeit der ver- 
schiedenen Materialien verglich, ale sie im Belektrischen Kurzschluss- 
ofena einer Temperatur bis weit iiber 20000 aiisgesetzt wurden. 

Unter diesen Umstanden zeigten Kohle, Magnesia, Thor, Cer  
und A uer-Mischung nur sehr geringe Unterschiede im Strahlungsver- 
miigen. 

Aehnliche Versuche hat  schon C h a s .  E. St. J o h n 2 )  angestellt. 
Leider zog dieser Forscher nicht die Hauptcomponenten der h e u  t i g e n  
Gliihstriimpfe, T h o r  und Cer, in den Kreis seiner Untersuchungen, 
sondern verglich nur das  Lichtemissionsvermogen der Erden des  
Zirkons, Lanthans, Magnesium, Erbiums (Eisen und Zink) mit dem 
des metallischen Platins. Immerhin erscheinen die Versuche insbe- 
sondere auch deshalb interessant, weil bei denselben eine sichtbare 
Differenz in der Helligkeit der leuchtenden Fliichen nicht wahrge- 
nommen werden konnte, sobald durch die Versuchsanordnung die 
Moglichkeit gegeben wurde, dass mit dem von den Untersuchungs- 
korpern emittirten Lichte das  von den gliihenden Wandungen ausge- 
sandte, an der Leuchtflache reaectirte Licht in das Auge gelangte. 

Unter Bezugnahme auf einen K i r c h  hoff’schen Satz erklart 
J o h n  diese Erscheinung damit, dass das  Platinblech um so vie1 
mehr Licht reflectirt, als es weniger aussendet im Vergleich zu der 
leuchtenden Flache der betreffenden Erde. 

Erst ale die Moglichkeit einer Reflexion durch Einschieben eines 
nicht gliihenden Rohres herabgesetzt wiirde, konnte eine wraentliche 
Helligkeitsdifferenz beobachtet werden. 

Unter diesen Umstanden wurde fiir I = 0.515 das Emissions- 
verurogen der angewandten Erden 2.3-4-ma1 so gross als das des 
Platins gefunden. Die angewandte Temperatur von wenig iiber 1000° 
bleibt jedoch so wesentlich hinter der Temperatur der B u n s  en-Flamme 
(iiber 17000) zuriick, dass man nur zogernd Schliisse auf das  Ver- 
halten der Korper  unter diesen Umstanden ziehen wird. 

D e r  einwandfreien Wiederholung der J o h n ’  schen Versuche 
stehen jedoch ansserordentliche technische Schwierigkeiten im Wege. 
Abgesehen davon, dass derartige Temperaturen in Oefen nur  dann 
erreicht werden konnen, wenn eben der Versuchskorper thunlichst 
allseitig von weissgliihenden Wanden umgeben ist, bietet die Aus- 
wahl des Ofenmaterials insbesondere deshalb Schwierigkeiten, weil 
einerseits ein dichter Abschluss gegen die Verbrennungsgase gefordert 
wird und andererseits die Verwendung von Graphit vermieden w erden 
mochte. Die beiden letzten Bedingungen miissen desaegen gestellt 

-- - 
3 Wied.  Ann. 1898, 86, 431 17. ff. 
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werden, weil B u n t e  (1. c.) fiir das  Leuchten der Auerkorper die Er- 
klarung giebt, dass durch die katalytische Wirkung des Cers eine 
besonders labhafte locale Verbrennung und damit hiihere Temperatur 
des Striimpfes erreicht werde. 

Aus dem angefuhrten Grunde ist fiir den erstrebten Zweck auch 
die Verwendung des Lichtbogens zwischen Kohleelektroden ausge- 
schlosaen. 

Der W e h n e l t -  Unterbrecherl) giebt uns jedoch die Moglichkeit, in 
einfachster Weise hochgespannte Elektricitat in solcben Mengen zu 
erzeugen, dass die hierbei auftretenden Erecheinungen denen dee 
D avy-Bogens nicht uaahnlich sind. Dieser Licbtbogen liisst sich 1.angere 
Zeit zwischen Platindriihten halten, wenn auch die Kathode leicht 
der Abschrnelzung unterliegt. 

Es erschieu mir darnm nicht nninteressant, das Verhalten der 
A u e r-Korper in  diesem flarnmeniihnlichen Funkenstrorn zn untersuchen. 
Der Gliihkorper leuchtete im W e  hn e l  t-Bogen mit demselben charakteri- 
stischen Lichte, das  e r  in einer B u n s e n - F l a m m e  ausstrahlt. 

Zum Vergleiche wurde ein Magnesiastrumpf durch Impragnirung 
eines unpriiparirten Striimpfes derselben Firma rnit Magnesiurnnitrat 
hergestellt. Die i n  der B u n  s e n -  Flarnme entwickelte Leuchtkraft war 
natiirlich wesentlich geringer, als die des Cer-Thor-Strumpfes. In det  
Flamme des W e h n e l  t-Bogens war  jedoch ein Unterschied zwischen den 
beiden Gliihkiirpern nicht bemerkbar, sodass man geneigt war zd 
folgern, dass auch un’ter diesen Umstanden dns Lichtemissionsver- 
mogen dieser Korper nicht wesentlich verachieden sei. 

Man darf jedoch nicht verkennen, dass hierbei auch andere Mo- 
mente eine wesentliche Rolle spielen kiinnen. Beim Bewegen des 
Gluhkorpers folgt der Flammenbogen gern der Bewegung, e r  haftet 
gewissermaassen etwas an den erhitzten Stellen. W e m  dies auch 
deshalh nicht auffallend ist, weil die durch Erhitzuog expandirte Luft 
den Funkenstrom leicbter durchlasst, so muss man doch andererseits 
bedenken, dass auch der Isolationswiderstand der Gliihkiirperrnassen 
durch die Temperaturerhiihung eine Verminderung erfahren wird, 80- 

dass man eine directe Erhitznng des Gewebes durch den Stromdurch- 
gang in E r w w n g  bringen muss. 

In dieser Hinsicht war  durch vergleichende Iintersuchungen an 
Cer-Tbor-Mischungen einiger Aufscblnss zu erhoffen, da  es wenig 
wahrscheinlich erschien, dass gerade bei der fiir die Leuchtkraft 
giinstigsten Zusamrnensetzung daa Maximum des Einflusses der 
J o  u 1 e’scben Wiirme liegeh werde. 
- 

I) Wied. Ann. 68, 260. 
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Es wurden deshalb Gliihstriimpfe von anniihernd folgender Zu- 
enmrnensetrung bergestellt. 

No. I 11 I n  IV v VI VII VIII IX 
pCt.Thoroxj-d 100 99 98 97 95 90 75 50 0 
n Ceroxyd 0 1 2 3 5 10 25 50 100 

Diese Mischungen zeigten in der  B u n s e n -  Flamme das bekannte 
Maximum der  Leuchtkraft bei einem Gehalte von etwa 1-2 pCt. Cer. 
Im W e h n e l t - R o g e n  konnte bei den ereten Oliedern der oben ange- 
fihrten Reihe ein auffallender Unterscbied im LeuchtvermGgen nicht 
beobachtet werden. Mit steigendem Cergehalte jedoch nahm die 
Lichtentwickelung echnell ab. Bei diesen Versuchen gewann man 
aber die Ueberzeugung, dass das  Leitnngavermogen dieaer Oxyde die 
Ergebnisse wesentlich beeinflusse. Der Leitnngswiderstand des 
gliihenden Ceroxydes scheint wesentlich geringer, als der des Thor- 
oxydes zu sein. Der  Lichtbogen wurde von dem Strumpfe aus reinem 
Ceroxyd geradezu angezogen und beschrieb lieber einen etwas 
langeren Weg, wenn ihni auf demselben nur Gelegenheit geboten 
wurde, streckenweise am Gewebe hinzugleiten. Unter solchen Um- 
stiiuden konnte diesen Versuchen eine ausscblaggebende Bedeutung 
nicht beigemessen werdec, d a  es recht wohl mGglich war, dass ein 
etwa vorhandenes Maximum der Lichtemission verdeckt wurde. Es 
musste vielmehr eine Versuchanordnung angestrebt werden , die 
etwaige Nebenwirkungen thunlichst ausschloss. 

Bei geniigender Spannnng dcs Primarstromes bildet sich iiber 
dem eigentlichen Lichtbogen eine schon von W e h n e l t  (1. c.) be- 
schriebene flammentihnliche Erscheinung ;us, die anscbeinend der  
hocherhitzten Luft ihren Ursprung verdankt. Es wurde deshalb ver- 
sucht, die verschiedenen Cer-Thor-Mischungen nur der Einwirkung 
dieeer Flamme auszusetzen, d a  zu erwarten war ,  dam unter diesen 
Verhaltnissen die durch die veranderliche Stromwtirme verursachten 
Nebenwirkungen zum Theil ganz wesentlich zuru’c.!;gedrlingt wiirden. 
D e r  Versuch gelang auch bei den nicht allzu cerreichen Mischungen 
ohne Schwierigkeiten. Bei den Mischuugen mit sehr hohem Cergehalt 
wurde es jedoch aus den angefiihrten Griinden schwer, den Strumpf 
geniigend weit in die Flamme einzusenken, d a  dann der  Bogen allzu 
leicht nach dem gliihenden Gewebe iibersprang. 

U n t e r  d i e s e n  V e r s u c h s b e d i n g u n g e n  z e i g t e n  d i e  C e r -  
T h o r - M i e c h u n g e n  i n  d e r  T h a t  e i n  M a x i m u m  d e r  L e u c h t -  
k r a f t  b e i  e t w a  d e m s e l b e n  C e r g e b a l t e ,  d e r  a u c h  f i i r  d i e  
G e b r a u c h s g l i i h k i i r p e r  a ls  d e r  g i i n s t i g s t e  e r a c h t e t  w i r d .  

Aus Voretehendem scheint mir im Qegensatz zu B u n t e ’ s  Er- 
kllirung hervorzugehen, daes das hohe Leuchtvermiigen eine specifisclie 
Eigenschaft der betr. Cer-Thor-Miscbnngen bt.- 
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Ee iet wohl kaum nBthi, darauf hinzuweieen, dasa die Web ne It - 
Flsmme auch far andere Untemuchungen weeentliche Vortheile bieten 
kann, da sie bei eebr hober Temperattar den Aueecbluee anderer 
Uase, ale der gewiinschten, geetatkt. 

Dresden,  den 28. December 1899. Labor. d. Verf. 

22. Carl Bfilo w : Beitrag sur Kenntniae fetfi-aromatisoher Aso- 
und Disaso-Combinationen dee Paraphenylendiaminn. 

[Am dem chemischen Labomtorium der UnivcraiUrt TBbingen.1 
(Eingeg. am 28. December: mitgetheilt in der Sitzung von Ern. R. Stelener.) 

Wiihrend fett-aromatiache Monoamverbindongen achon eeit Ungerer 
Zeit bekannt geworden sind, hat emt vor kurzem Wedekind  
durch Combination von Tetrazoniumdiphenyl mit zwei Moiekdlen Acet- 
eseigeater den ereten Repribentanten fett-aromathcher (aa)- Disazo- 
farbetoffe hergestellt'); Ihm folgte ale zweiter daa von Biilow and 
v. Reden  $) in eesigsaurer CBeang gewonnenee Product aue der 
Tetrazoverbmdung der 0-Diamidodiphendure nnd aceteesigsaurem 
Aethyl. 

Weit interemanter geetaltet sich die Bildang und Zersetzung ein- 
faher  und gerniechter, fett-aromatiecher etc. (b)-Diaazocombinationen 
dee Paraphenylendiamine. Man geht dabei am ron dem leicht za- 
giinglichen nnd techniech Basserst wichtigen Acebpphenylendiarnin. 
Aue seiner Diazoniumverbindung und Acetasigeeter oder Bhnlichen ali- 
phatiechen Componenten gelangt man zu Verbindungen, die mit Phenyl- 
bydrazin, Semicarbazid oder Hydroxylamin leicbt zu Aeopyrazolonen 
und Ieaeoxolonen condensirt werden k6nnen. Bebandelt man diem 
in der Siedebitae mit caustiechen Alkalia oder &wn, 80 wird die 
Acetylgmppe abgeepalten , and msn erhlilt Subatanzen , in denen 
parset8;ndig zur Azogrupp, eine reactionefihige Amidogruppe sich 
befindet, die eich nun durch ealpetrige 86ure leicbt nnd ghtt  in e h e  
Diazoniumgroppe terwandeln Mest. 

1) Ann. d. Cham. 895, 238. Wedekind betrrchtet die Verbindmg als 
Dihydrm nnd bezeichnet me rL ~DDibubno~~~-Z-ph~y~hydrstonc(, 
wahrend er, dem entgegeq ihr Condendionepduat mit 2 MdeWen Phenyl- 
h y h i n ,  dM l - P h e n y l - 3 - m e f h y l - 5 . p ~ o l o n ~ 4 - a z o - ~ ~ i d ~ - a z ~ 4 ~ l - p h e ~ y l -  
3-metbyl-5-ppzolon, ale (.a). Diaraoverbiadang ansieht, 

3 'Diese Berichh 81, 2579. 




