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693. Franz Fischer und George Iliovici: tfber die Pro- 
dukte der Lichtbogen- und Funkenentladung in fluesigem 

Argon bezw. Stickstoff. 
Zweite Mitteilung: Versuche mit Wasserstoff, Titan, Zinn, 

Blei, Antimon und Wismut. 
[Aus dcm Chemischen Institut der Universitht Berlin.] 

(Ringegangen am 12. Dezember 1908.) 

1. S p e k t r a l e r  N a c h w e i s  d e s  A r g o n s  n e b e n  S t i c k s t o f f .  
Wir haben iu der vorigen Mitteilung') das  Auftreteii der Argon- 

Linien irn Spektrum bernerkt, unter Unistanden, wo zweifellos Nz zu- 
gegen war. In den1 Buche von T r a v e r s  (Experirnentelle Unter- 
suchung von Gasen, deutsche Ausgabe 1905, S. 553) ist angegeben, 
daB Spuren von Ns das Ar-Spektruni zum Verschwinden bringen,. 
daB es jedoch wieder anftritt, wenn nian den Drnck erniedrigt und 
eine Leydener Flasche einschaltet. 

Da wir die Absorption von Na und von 0 2  durch das Metal1 der  
Elektrode verhindern ~vollten , haben mir nunmehr elektrodenlose 
Rohren mit AuSen belegungen verwendet. 

Fiir diese Riihren haben wir zuniichst festgestellt, wieviel Luft 
dem Ar beigernischt werden darf, bis seine charakteristischen Linien- 
paare irn Rot auderhalb der Ha-Linie verschwinden. 

Eine elektrodenlose Riihre wurde durch Anschmelzen mit der  
Luftpurnpe verbunden, ausgepumpt und dann rnit ArgonY) bei 0.5 rnm 
T h c k  gefullt. Sie gab das Argon-Spektrurn. Nuu wurden wachsende 
llengen \'on LU& eingelassen. 

Bei 3.9 Oj'o Luft waren die rotcn Ar-Linien noch zu schen, bei 5 01, Luft 
erschien das Spektrum vemaschcn, bei 8 O l 0  Luft war das T,nft-Spektrum za 
schen. 

Uer rote Teil des Argon-Spektrums tritt also bei ctwa 4 O i 0  Luftzusatz 
zartick. 

Wir haben nun den Versuch noch einmal umgekehrt angcstellt 
Die R6hre wurdc mit Luft gefhllt bei 0.09 mm Druck und Ar zustromen 

gelassen. Das Luft-Spektrum verschwand nllmaklich, bei 5 O/o 1.uft hatte sieh 
das Bandenspektrum in  ein 1,inienspektrnm verwandelt. Die rotcu Argon- 
linien waren aber kaum sichtbar. Wir lieBen noch mehr Argon zustromen, 
SO daB nur noch 3.8 Luft in den1 Gasgemisch sieh befandcn. Jetet traten 
aiich die roten Argonlinien auf. 

I) Diese Beriehte 41, 3802 [1908]. 
?) Neuc Diclitebestimmungen des inzwischen erneut uber Calcium ge- 

leiteten Argons ergaben den Wert 19.94, wenn die Dichte des Sauerstoffs = 16 
gesetzt wird. 
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Der Gesamtdruck betrug hierbei 2.34 mm Hg, der Partialdruch der Lnlt 
0.09 mm Hg, also der Gehalt des Gases an Luft 3.8 Vol-Proz. 

Zur Kontrolle liellen wir wieder Luft zustrtimen, bis der Luftgehnlt auf 
4.2 Vo1.-Proz. gestiegen war. Das Argon-Spektrum n-urde mieder verdeckt 
durch das der Luft. 

Wenn unsere Rohre das Luft-Spektrurn zeigt, so sind demnacli 
sicher 4 Vo1.-Proz. Luft irn Argon enthalten. 

R a m s a y  uud Coll ie1)  haben festgestellt, dall untcr den gew6hnlichen 
Bedingungen simtliche Argonlinien vdlig verschwinden, wenn neben dem Argon 
63 O/O StickstoEf vorhanden sind. Andererseits haben W a r b u n g  ond Li l ien-  
f e l d  2, eine Versuchsanordnung beschrieben, welche gestattet, das einc Prozent 
Argoii in der Luft noch direkt spektralanalytisch nachzuweisen. 

2. R o h r e n f o r r n e n  u n d  V e g l e i c h s r o h r e n .  
Die elektrodenlosen Rohren haben nur einen Nachteil, daB sie 

weniger Strom durchlassen, als die Rijhren rnit Innen-Elektroden. Wir 
haben einige Formen von elektrodenlosen Rohren fur grofiere Strom- 
durchlassigkeit ausprobiert. Sie sind in  Pig. 2 abgebildet. 

b C 4 d .  4 

Fig. 2 ( ‘ /6  nat. GroBe). 

Die Riihre a ist eine gewohnliche Pluckersche Rohre mit Aluminium- 
elektroden, b ist die meist von uns verwendete Form mit Aullenbelegung, die 
R6hre c hat eine vergrol3erte AuBenbelegung, die Rohre d schlielllich hat 
eine besonders stark entwickelte Oberflache der Aullenbelegung dadurch, daB 
sie in ihrem Innern drei konzentrische Hoblzylinder aus Glas besitzt, welche 
von aullen her ebenso wie die innere Aullenbelegung der Rohre c mit fein 
verteiltem Metal1 gefiillt werden konnen. Noch besser ist es, im Innern dieser 
Hohlzylinder einen Silberspiegel zn erzeugeu und dann die hohlen Raume 
mit Kupferpulver auszufiillen. Fig. d gibt die Aullenansicht des zweiten 
4Querschnitts. 

1) Proc. Roy. SOC. 89, 257 [1896]. 
2) Sizungsber. d. Akad. d. Wiss. Berlin 1904, 1196; ferner I, i l i enfe ld ,  

W i e d .  Ann. [4] 16, 931 [1905]. 
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Um nun fur die spektralanalytische Untersuchung der Gase Ver-- 
gleichsrohren zu haben, wurden 3 Rohren von der Form b erst sorg- 
faltig evakuiert und dann mit Argon von verschiedenem Druck gefullt. 

Vergleichsrohre Nr. 1 hat  3 mm Druck, Nr. 2 0.3 m m  und Nr. 3. 
0.03 mm. 

I n  Rohre 3 sieht man die roten Argonlinien nur  noch schwach. 
Kohre 1 gibt das sogenannte rote Argon-Spektrum, Rohre 3 das blaue 
und Rohren 2 eine Zwischenstufe zwischen dem blauen und roten 
S pektr urn. 

Das zur  Fiillung der Rohren verwendete Argon hatte die Dichte 
19.94, wenn die D i h t e  fur 0 2  

willkiirlich gleich 16 gesetzt 
wird. 

Im roten Teile des Argon- 
Spcktrums haben wir Lei den hoheren 
Gasdruckon noch einige relativ 
starke rote Linicn yon uns unbe- 
kannter Provenienz beobachtet. Sic 
sind in Tabelle 1 eingetragen und 
haben Wellenlangen zmisehen 7600 
und 7100pp. Die iibrigen starken 
Linien stimmen mit den bei T r a -  
v e l s  9 verzeichneten Argonlinien 
iiberein. 

Alle in unserer Tabelle ver- 
zeiehncten roten Linien sind bei 
0.03 mm Gasdruck in unseren Rohren 
und bei unserer Anordnung nicht 
mehr zu sehen; es tritt dann all- 
mIthlich das sogenannte blaue Spek- 
trum auf. 
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a. 7600 
7465 
7380 
'7235 
7130 
7057 
6965 
6868 
6753 
668'2 
6562 
641 5 
6383 
6305 
62 13 
6173 
6143 

3. S t i l l e  e l e k t r i s c h e  D u r c h l n d u n g  e i n e s  A r g o n - W n s s e r s t o f f -  
G e m i s c h e s  b e i  d e r  T e m p e r a t u r  d e r  f l u s s i g e n  L u f t .  

Bevor wir die Versuche mit dem Lichtbogen in  fliissigem Argon 
wjeder aufnahmen , untersuchten wir das Verbalten eines Gemisches 
von A r  und Ha bei der stillen elektrischen Entladung und der Tem- 
peratur der flussigen Luft. Als Durchladungsgefafi diente ein doppel- 
wandiges GlnsgefaR in Form eines Hohlzylinders. Der  Hohlraum w a r  
mit dem Gas gefiillt. AuRen und innen hatte der Hohlzylinder eine 
Stanniolbelegung. Alles Ubrige ersieht man aus der Fig. 3 auf S. 4452. 

1) T r a v e r s ,  Experimentelle Untersuchung von Gasen, 1905, deutsche 
Ausgabe, S. 353. 
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Vorversuch  mit  Brgon.  
Das sorgfiiltig cvakuierte GekB wurde erst mit reincm Argon gefiillt, 

der Druck betrug bei 19.5O 554 mm Quecksilber. Nach dem Eintauchen in 
fliissige Luft ging der Druck xuruck auf 379 mm Quecksilber. Ein groDes 
Induktorium mit rotierendem Quecksilber-Uuterbrecher wurde benutzt. Wiih- 
rend der Durchladung betrug der Drock infolge der etwas erhohten Tempe- 
ratur 384 mm Quecksilber. 

Fig. 3 ( ' i d  nat. Gr6Be). 

Nach einer Durchladung von 1 Stuude und 5 Minuten wurde der Strom 
abgestellt und der Druck von neuem gemessen, nachdem wieder flfissige Lult 
nachgefiillt war. 

Eine dauernde, wesentlicbe Druckknderung durch etwaige Modifikations- 
anderung des Argons tritt also nicht auF. 

Er betrug wieder 379 mm Quecksilber 

Vorversuch  mi t  Ht. 
In analoger Weise wurdc in das vorher evakuierte Durchladungsgefii8 

H2 eingefiillt bis zu einem Druck von 753 mm bei der Teniperatur der flus- 
sigen Luft. Wahrend der Entladung lasen wir 755 mm ab, beim Abstellen 
nach 10 Minuten 752.5 mm. 

Aueh bei Ha tritt hei der Durchladung in flussiger Lult keine ncnnens- 
werte Kontraktion ein. 

V e r s u c h  m i t  HS + Ar. 
Mit der Punipe saugten wir einen Teil des Wasserstoff ab, bis der Drurk 

auf 550 mm bei der Temperatur der flussigen Luft  gesunken war. Nun- 
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mehr lieBen wir Argon e ins t rben ,  bis der Druck 573 mm Queck- 
silber erreicht hatte. Damit maren 4.2 VoLProz. Argon eingefullt. 
Nach 1 Stunde 30 Minuten war der Druck noch unverlndert, und zwar 
wiihrend der Durchladung 575 mm Quecksilber, nach Abstellen 573 mm 
Quecksilber. 

Ein Gemisch von Argon und Wasserstoff scheint demnach durcli 
die Entladung ebenfalls keine Anderung der Molekulzahl zu erleiden. 

Wir hslben auf aeitere Versuche i n  dieser Richtung verzichtet, 
einerseits, weil wir auch nicht eine Spur einer Volumanderung be- 
merkten, und andererseits, weil aus der Stellung der edlen Gase i m  
periodischen System in der 8. bezw. 0. Vertikalreihe auf die Valenz 
Null des Argons gegen Wasserstoff geschlossen werden darf. 

4. Versuche  niit T i ,  S n ,  P b ,  S b  und  Bi. 
Nach den1 negativenErgebnis des Versuches rnit Wasserstoff und den1 

ebenfalls negatjven Ergebnis des Versuches mit Cadmium haben wir 
Versuche angestellt rnit Elementen aus der 4. Vertikalreihe des perio- 
dischen Systems. 

Das einzige Mineral , welches beim AufschlieBen vorwiegentl 
Argon abgibt I), ist der Malakon, ein Zirconsilicat. Sowohl das Zirkoa, 
als das Silicium gehoren der 4. Gruppe des periodischen Systems an. 

In  der 4. Gruppe des periodischen Systems steht ferner das Blei, 
von dem aogenommen wird, daB es ein unter Abgabe von He ent- 
standenes Abbauprodukt des Radiums darstellt. Ferner steht in diesrr 
tGruppe das Thorium, von dem man radioaktive Abbauprodukte kennt, 
welche He abspalten. 

Mag man nun iiber die Stichhaltigkeit dieser Ideen denken, was 
man will, jedenfalla veranlaBten sie m s ,  die Versuche, die auf alle 
Elemente ausgedehnt wferden sollen, rnit der 4. Gruppe zu beginnen. 

Folgende Arbeitshypothese leitete uns dnbei: 

a) Ver such  mi t  Ti. 
Zwei geeignet geformte Stiicke von metallischem Titan wurden 

als Elektroden i n  den Apparat, der in unserer ersten Mitteilung %e- 
schrieben ist, eingesetzt, und dann wurde in der gleichen Weise wic 
fruher verfahren. 

Der Lichtbogen zeigte verschiedene Parben: in seinem unteren Teile war 
er gelb, in der Mittc indigo und ohen rosenrot. Aber ganz im Gegensatz 
zum Cadmium entstand in 50 Minuten keine Spur einer Zerstaubung, nur 
kleine Teilchen des sproden Titans waren abgebrockelt. 

1) Dies ist neuerdiogs wieder sehr zseifelhaft geworden. 
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Es war offenbar keine nennenswerte Menge Titandampf entstanden. Dies 
stimmt mit den Pelsuchen von Moissan’) tiberein, der gezeigt hat, daD d s  
Titan eines der am schwersten flhchtigen Elemente ist und erst bei der allcr- 
grbBten Hitze des elektrischen Ofens verdampft. 

Die Einwirkung yon gliihendein Titan auf Argon hat M o i s s a n 2 )  
neben der Einwirkung anderer gegen Stickstoff sehr aktiver Elemente; 
wie Ur, R, Li untersucht, aber mit negativem Erfolge, Bei unserer 
Methode wurde ebenfalls keine Einwirkung erzielt, und es konnte wohI 
auch keine erzielt werden, vei l  wir keinen Titandampf gehabt hnben. 

b) V e r s u c h e  m i t  S n .  
Zinn ist bekannt dafur, dali es, obwohl sein Schmelzpunkt sehr  

niedrig, namlich bei 232’ liegt, einen aufierordentlich hohen Siede- 
punkt hat. K a h l b a u m ?  konnte z.B. Zinn im Gegensntz zu anderen 
Metallen bei 1430O nur spurenweise im hijchsten Vakuum destillieren. 
v. W a r t e n  b e r g 4 )  hat gezeigt, da13 Zinn bei 2200O bei Atmospharen- 
druck noch nicht siedet. Es geht hieraus hervor. da13 das  Zinn bis  
1500O keinen nennenswerten Darnpfdruck hat, daB man also im Licht- 
bogen und in seiner Umgebung immer Zinndampf von hoher Tempe- 
ratuT annehmen mu& Beim Cadmium hingegen hat  man sicherlicb 
in  der Umgebung des Lichtbogens grofie Mengen Cadmiumdampf VOD 

niederer Temperatur, da  das Cadmium sehr fliichtig ist, z. B. weit 
unter seinem Schmelzpunkt (232O) im Vakuum bei 166O 5, schon sub- 
limiert. 

Die Schwerfliichtigkeit des Zinns war  fur uns wertvoll, weil wir  
annahrnen, daD, wenn uberhaupt Reaktion zwischen Zinndampf und 
Argon eintritt, daB sie dann erst bei hoher Temperatur stattfindet. 
Auf diese Weise erhofften wir durch die plotzliche Abkiihlung vor- 
wiegend Verbindung und nur wenig Metal1 zu erhalten. 

Der Versuch selbst wurde in genau derselben Weise wie beim Cadmium 
angestellt. Der Lichtbogen \vurde im flussigen Argon entzundet. Er war 
oben an der Anode vorwiegend carminrot, in der Nahe der Kathode violett, 
Die Glaswandungen fluorescierten blaugriin. Es enstand sofort eine schwarz- 
braune, bei grol3eren Mengen schwarze, aul3erst fein verteilte Substanz, die 
sich Iortdauernd vermehrte. Der Lichtbogen, der anfangs ijfter erlosch, 
branntc bald dauernd, schlieSlich mul3te er sogar von Zeit zu Zeit unter- 
brochen werdcn, da die zur Kiihlung dienende fliissige Luft ihre Zusammen- 
setzung und ihre Temperatur zufolge des andauernden Absiedens hderte  uud 

1) Compt. rend. 342, 673-677 [1906]. 
a) Compt. rend. 120, 966 “951. 
3) Phys. Ztschr. I ,  63 [1899]; Ztschr. fur anorg. Chem. 29, 182 [19021. 
4) Ztschr. fiir anorg. Chem. 66, 330 [1908]. 
5) K r a f f t  und B e r g f e l d ,  diese Berichte 38, 255 [1905]. 
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SchlieBlich nicht mehr riel kQlter war, als Brgon bei seinem Piedepnnkt unter 
Atmosphgrendruck. 

Der  Versuch dauerte 50 Minuten, und a i r  erhielten 75 mg eines 
staubfeinen, schwarzen Pulvers, das zu unserer grogen oberraschung 
mit konzentrierter Salpetersaure nicht reagierte. 

Atif das iibrige Verhalten der schwarzen Substanz kommen wir 
spater zuriick. 

c) V e r s u c h  m i t  P b :  
Bei einem Versuch rnit Funkenentladung in flussigem Argon 

erhielten wir in 30 Minuten nur Spuren (ca. 0.1 ma) eines grauweiaen, 
staubformigen Pulvers. 

Infolge der geringen Ausbeute gingen mir auch hier gleich ziim 
Tichtbogen tiber. Bei diesem neuen Versuche brannte der Lichtbogen 
an der Anode wiederum rot, in der Nahe der Kathode blau, und wir 
erhielten in 30 Minuten 160 mg einer blaulich-schwarzen Substanz. 

d) V e r s u c h  rnit S b :  
Aus der 5 .  Gruppe des periodischen Systems stellten wir Ver- 

suche rnit S b  uod Bi an. 
Die Antimonkathode lieferte einen Lichtbogen, der an der Anode 

wiederum carminrot, an der Kathode nber hellviolett war. In 40 Mi- 
nuten bekanien wir 90 mg einer schwarzen Substanz. 

e) V e r s u c h  rnit Bi :  
Bi  lieferte in flussigem Argon einen wunderbar indigofarbigen 

Lichtbogen, der aber wiederum in der Nahe der Anode carminrot ge- 
farbr; war. 

Die Anode erschien oberflachlich und an der Spitze etwas ange- 
schmolzen, dies hangt wohl damit zusammen, dab  Bi das  s'chlechteste 
Wiirmeleitungsvermogen yon den bisher untersuchten Metallen hat. I n  
40 Minuten lieferte uns der Versuch 150 mg einer schwarzen Sub- 
stanz. 

13ei allen diesen Metallen, abgesehen von Ti, war die Kathode 
infolge der Zerstaubung angegriffen und zwar an der ganzen Ober- 
fliiche ziemlich gleichformig, wie durch ein Sandstrahlgeblase mattiert. 
Die Anode war nicht verandert. 

5. N a c h w e i s  d e r  N i t r i d b i l d u n g .  
Die Versuche mit Sn, Pb, S b  ond Ri haben wir iu  etwas anderer 

Wcise beendet als die Versuche rnit Cd. Nach dem dbsieden des  
Argons wurde, um spatere Tauschungen durch absorbiertes Argon 

Berichte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. XXXXI. 284 
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auszuschlieflen, das ReaktiousgefaB K rnit der Hg-Luftpumpe erst voll- 
standig bei Zininiertemperatur evakuiert. Dann erst lieBen wir Luft 
einstriimen und offneten das GefaB. Die Substanzen wurden nuu in 
ahnlicher Weise v i e  beirn Cd im Vakuurn erhitzt. Statt eines schwer 
schmelzbaren Glasrohres rerwendeten wir ein Quarzrohr. Das Spek- 
trum der abgegebenen Gase wurde in  einem elektrodenlosen Spektral- 
rohr, das gleichfalls an die Pumpe angesetzt war, beobachtet. 

Samtliche 4 Substanzen gaben Gas a b ,  das Spektrum desselben 
war das Nz-Spektruni. Die schwarzen Substauzen enthielten also zneifel- 
10s Nitride. Dies konnten wir dadurch bestatigen, daB wir die Sub- 
stanzen in  heiBer, verdiinnter HCI, die aus Antirnon entstandene 
Substanz unter Hinzufugen von KC103, losten. Die Metalle wurderi 
dann rnit 112s ausgefiillt. Das Filtrat wurde zur Verjagung des HsS 
gekocht, rnit Na O H  alkalisch gemacht und rnit NeBlerschem Reagens 
gepriift. Wir  erhielten in allen Fallen eine rnehr oder weniger starke 
Pallung. Die Substanzen enthalten also Nitride, die beim Erhitzen 
im Vakuum ihren Stickstoff als Nz, beim Auflosen in HCl als NHaCl 
abgeben. Die Stickstoffmenge war nicht unbetrachtlich; so erhielten 
wir beim Zinn, wie wir spater noch genauer sehen werden, von 50 mg 
Substanz 1 ccm Stickstoff, beim Antimou vou 40 mg Substanz ca. 
0.45 ccni und beim Wismut von 180 mg Substanz 0.36 ccm Stickstoff. 

Als Ursache der Nitridbildung rnussen wir annehmen, daB ebenso, 
wie es beim Cd geschehen war ,  auch bei diesen Versuchen allmah- 
lich Spuren von Luft in den Apparat eintraten. Wir haben selbst- 
verstiindlich durch Parallelversuche festgestellt, daB die verwendeteri 
Reagenzien sowohl als das zu den Elektroden benutzte Metal1 keine 
nachweisbaren Spuren von NZ enthielten. 

Wir wollen hier noch hinzuftigen, daB wir die beirn Gluhea in1 
Vakuum abgegebenen Gase auch nach einer spkter zn beschreibenden 
Methode rnit der T o p l e r - P u m p e  abgepumpt und iiber Hg gesamrnelt 
haben. Um festzustellen, ob darin Ar  enthalten ist, das bei Gegen- 
wart von 4 O l 0  NZ spektralanalytisch bei unserer Einrichtung niclit 
niehr gesehen wird, habeu wir die vierfache Menge elektrolytischen 
0 3  zugefiigt und bis zur Voliimlroristauz uber Kalilauge gefunkt. Den 
Gasrest betrachteten wir als 0s und fugten genau die doppelte Menge 
an Hs zu. Nach der Explosion hinterblieb nichts. 

Das abgepumpte Gas war also reiner Na und der Rest rrach dem 
Funken, wie angenomrnen, reiner 0 2 .  Argon war also in dem beim 
Gliihen im Takuum abgegebenen Gase nicht enthalten. 

Z u s a m  m enf  as s u n g. 
1. In den von uns verwendeten elektrodenlosen Rohren ver- 

schwinden bei Gasdrucken iiber 0.1 mm die roten Argonlinien erst 
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bei Anwesenheit von mehr als 4 O/O Stickstoff. l?ie Angabe der Lite- 
ratur, daI3 Spuren von Stickstoff das Argon-Spektrum zum Verschwin- 
den bringen; gilt fiir unsere Anordnung sicher nicht. 

2. Es wurden elektrodcnlose Rbhren niit rerscbiedenen Formen 
der AuBenbelegung konstruiert und elektrodenlose Vergieichsrohren 
niit Argon von der  Dichte 19.94 (wenn die Dichte des Sauerstoffs 
willkiirlich gleich 16 gesetzt wird) hergestellt, mit Gasdrucken von 
3 mm, 0.3 mm und 0.03 mm Hg. 

3. Die stille, elektrische Durcbladuug von reiuem Wasserstoff, 
reinem Argon uncl einem Gemisch aus Wasserstoff und Argon bei 
d e r  Temperatur der flussigen Luft ergab in keinem Falle eine Volum- 
anderung, aus der man auf Bildung neuer Molekiile schlieWen konnte. 

4. Versuche mit Titan, Zinn, Blei, Antimon und Wismut ergaben 
mit Sicherheit nur die Bildung von Nitriden neben Metall. Deren 
Entstehung erklaren wir uns vorerst aus Spnren von in  den Apparat 
eingedrungener Luft. 

5. Die Nitride von Zinn, Blei, Antimon und Wismut geben beim 
Gluben im Vakuum ibren Stickstoff als Nv ab und liefern mit Sauren 
Ammoniumsalze. 

694. Wilhelm Stein kopf  Zur Nitromethan-Darstellung. 
[Aus dem Chem. Institut der Techn. Hochschule Karlsruhe.] 

(Eingegangen am 12. Dezember 1908.) 
Zu meinen Arbeiten uber Nitroacetonitril benotige ich in grol3er 

Menge Nitromethan. Dessen Darstellung aus chloressigsaurem Kalium 
und Kaliumnitrit ist von P r ei  b i s c h ’) beschrieben worden. P r ei b i s c h 
gibt  auf 1 Teil Kaliumchloracetat 3 Teile Kaliumnitrit an und empfieblt 
d i e  A nwendung einer verdunnten Losung, da  bei konzentrierterer 
Liisung zii starkes Schaumen und Steigen der Masse eintritt. E r  
warnt davor, mehr nls 100 g Chloressigsaure auf einmal in Reaktion 
treten zu lassen; bei dieser Menge sei die Ansbeute nahezu die Halfte, 
bei Anwendung von 250-300 g aber nur ‘ 1 3  der Theorie. 

Diese Vorschrift hat W. M e i s t e r q  naher prazisiert, indem er 
nngibt, man solle auf 100 g Chloressigsaure in 200 g Wasser 62 g 
Kalilauge in 100 g Wasser und 300 g Kaliumnitrit in 500 g Wasser 
verwenden. A1s Ausbeute bezeichnet e r  33.5 g. 

I) P r e i b i s c h ,  .Tourn. fur prakt. Chem. [2] 8, 310 [1574]. 
*) M e  i s t e r , Methaxonaaure, Dissertation (Zurich 1906), 55. 
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