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 be:r die Einwirkung von Acetylen auf 
Arsenchlorid 

Von 

Orville A. Dafert 

(Mit 3 Textfiguren) 

(Vorgelegt in der  Sitzung am 15. Mai 1919) 

Die Neigung des Acetylens mit Metalloxyden Verbin- 
dungen einzugehen, ist l~tngst bekannt. Auch solche mit 
Metallchloriden sind bereits beschrieben worden. So haben 
B e r t h e l o t  und J u n g f l e i s c h  1 dutch Einwirkung yon Acetylen 
auf Antimonchlorid eine Verbindung yon der Zusammen- 
setzung SbCI~.C2H~ erhalten. E. B a u d  e befaflte sich mit 
aus Acetylen und wasserfreiem Aluminiumchlorid entstehenden 

Verbindungen, denen er die Formeln (C2oH15)7 .A12CI 6 und 
(CloH15"a)7.2 A1 eC16 zuweist. W. E. H e n d e r s o n  und 
W i l m e r  C. G a n g l o f f  3 berichten fiber eine Verbindung 
A1C13.2 C2H~.2 H20. 121ber die Einwirkung von Acetylen aui 
Salze des Arsens finder sich aber in der Literatur bis aut 
eine sehr allgemein gehaltene Angabe ~ nichts vor; auch 
H. G. S S d e r b a u m ,  5 der sich mit der Trennung des 
Kadmiums und Kupfers vom Arsen mittels Azetylens 

1 Bull. Soc. chim. (2), XIII, p. 16. 
2 Compt. rend. 130, p. 319. 
3 Journ. Americ. Chem. Soc. 38, p. 138. 

U l l m a n n  Fritz, Dr., Enzyklop~idie der technischen Chemie. Verlag 
yon Urban und Schwarzenberg, BerIin, Wien, I. Bd., p. 132. 

5 Ber. Deutsch. Chem. Ges. 30, p. 902. 
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besch/iftigte, erw/ihnt eine Reaktion des Arsenchlorides mit 
Acetylen nicht. 

Beobachtungen, die ich bei Versuchen zur Hersteilung 
von neuen Gaskampfstoffen zu machen Gelegenheit hatte, im 
Verein mit der Erw~igung, dal3 unter Umst/inden einer ffir 
den Menschen ungiftigen Verbindung des Arsens mit dem 
Acetylen eine gewisse Bedeutung im Pflanzenschutz zuk/ime, 
veranlal3ten mich Untersuchungen in dieser Richtung auszu- 
ffihren, fiber die im folgenden berichtet wird. 

I. Versuehsplan. 

Es wurde das Verhalten des Acetylens beim Einleiten 
in Arsentrichlorid und der Einflui3 der Temperatur und der 
Gegenwart yon Aluminiumchlorid auf den Verlauf der Reaktion 
studiert. Mit Rficksicht auf die M/Sglichkeit einer Bildung 
des bereits bekannten Additionsproduktes aus Aluminiumchlorid 
mut3ten die Angaben von E. Baud  und yon W. E. Hen- 
de r son  und W i l m e r  C. G a n g l o f f  soweit nachgeprfift werden, 
dab keinerlei Verwechslungen eintreten konnten. 

Grol3e Schwierigkeiten bereitete die Beschaffung der 
erforderlichen Ausgangsstoffe, die im Handel nieht aufzu- 
treiben waren. Ich babe daher raseh und sicher arbeitende: 
Laboratoriumsverfahren zur Herstellung v0n Arsentriehlorid 
und Aluminiumchlorid ausgearbeitet, die ich ihrer allgemeinen: 
Anwendbarkeit halber gleichfalls kurz  beschreiben werde. 

1. Die Darstellung des Arsentriehlorids. 

Die Darstellung des Arsentrichlorids gelingt leicht und 
in beliebiger Menge, wenn man sich des in Fig. 1 skizzierten 
Apparates bedient. Die Entwicklung der Salzs/iure erfolgt in 
einem gertiumigen, in einem Wasserbad erwgrmten Kolben A 
aus einer Mischung yon gleichen Teilen Kochsalz und See- 
sand, auf die aus einem Vorratsgef/il3 gleichmiil3ig rohe 
Schwefels~ture tropff. Das gebildete Gas wird bei/3 getrocknet 
nnd bei C mit Hilfe eines offenen Bunsenbrenners stark vor- 
gew~trmt. Es tritt yon dort in das weitere, 50 c1~Ir lange, 
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elektrisch auf .180 bis 200 ~ C. geheizte Rohr D (aus Jenaer 

Glas), in dem sich etwa 5 0 0 g  arsenige S/iure befinden. 

In E kondensieren sich ArsentrichIorid und d a s  Wasser,  
das  bei der Reaktion entsteht;  sie' werden in F aufgefangen. 
Der SalzsS.urestrom mug sehr stark sein. Die Reaktion ver- 
:l~iuft gleichmgtl3ig und ist in kaum 2 Stunden beendigt. Das 

yon der w~isserigen Schicht befreite Arsentrichlorid wird inn 

Vakuum destitliert. Es  steltte eine wasserhetle, kiare, schwere 
FlOssigkeit dar, deren Siedepunkt  be i  gew0hnlichem Druck 
133 ~ C. war. 

2 
C D 

E 

"-. F 

Fig. 1. 

2. Die Dars te l lung des Aluminiumchlorids. 

]Die yon G a t t e r m a n n  1 empfohlene Anordnung und Arbeits- 
weise ist im alIgemeinen vortrefflich, doch geh0rt  einige 

:0bung dazu,  namentlich unter den Gasverh/iltnissen der 
Kriegszeit, die Erw~rmung des Rohres richtig zu treffen und 

zu  regeln; auch verstopft sich die Kondensationsflasche trotz 
aller Vorsicht h/iufig. Diese MiBstinde verschwanden,  als 
ich zur  eiektrischen Heizung griff (250 ~ C.) und anstatt  der 
Flasche,  d i e  in Fig .  2 ersichtlich gemachte  Vorrichtung aus 
Blech verwendete.  

:t Die Praxis des organischen Chemikers, 9. Auflage..Verlag yon Veit 
*a. Co., Leipzig, 1909, p. 346. 
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3. Die zu den Versuchen verwendete Apparatur. 

Das ffir meine Versuche bestimmte Acetylen wurde aus 
feinkbrnigem Karbid, dessen Beistetlung ich deie ,,Aktien- 
gesellschaft ffir die Ausnfitzung der Wasserkr/ifte Dalmatiens<< 
(Sufid) in Wien verdanke, entwickelt, durch eine kaltges/ittigte 
LSsung yon Kaliumpermanganat geleitet und hierauf in Chlor- 
kalziumtfirmen getrocknet. Vor dem Eintritt in das Reaktions- 
gef/il] ging der Gasstrom .noch durch ein mit Phosphors~aure - 
anhydrid beschicktes, 80 c m  langes Trockenrohr. Wichtig ist, 
daft das Zuleitungsrohr im Reaktionsgef/il3 sehr weir gew/ihlt 
wird, weil sonst unter Umst/inden Verstopfung eintritt. 

II. Die Durchfflhrung der Versuehe. 

Acetylen reagiert in der K~ilte mit Arsentrichlorid selbst 
bei mehrt/igiger Einwirkung nicht merklich. Die Flfissigkeit 
verf/irbt sich zwar etwas und mit der Zeit bilden sich auch 

A b z ~ u  3 

t f i i h l ,~as  s e~. 
" -  3 

Fig, 2. 

Spuren eines amorphen roten Niederschlages, aber es tritt 
weder Erw~irmung ein, noch gelingt es in dem mit Acetylen 
behandelten Arsentrichlorid irgend ein Reaktionsprodukt nach- 
zuweisen. 

Nicht vieI anders verhalten sich Acetylen und Arsen- 
trichlorid in der W&rme. Bei der Siedetemperatur des Arsen- 
trichlorids entstehen zwar mindestens zwei amorphe, dunkel- 
gefg.rbte Kbrper, die sich mit Hilfe yon Alkohol oder Chloro- 
form trennen lassen, abet wiederum in so ungeniigenden 
Mengen, dab eine weitere Verfolgung dieses Vorganges wenig 
aussichtsreich erschien. 
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Ich ging daher zum Studium der Umsetzung  fiber, die 

das Acetylen und Arsentrichlorid bei Gegenwart  von Aluminium- 

chlorid erleiden. 
Bei einem Vorversuch mit Acetylen und Aluminium- 

chlorid allein, also 0hne Arsentrichlorid, trat Schwarzf/irbung 
und die Bildung yon weil3en D/impfen ein. Das Endprodukt  
stellt ein Schwarzes aus KSrnern und Bltittchen bestehendes 

Gemenge dar, dessen Eigenschaffen mit der Beschreibung 
E. B a u d ' s  fibereinstimmen. Wurden  jedoeh Acetylen und 

Arsentrichlorid in Gegenwart  yon Alumiumchlorid zusammen-  
gebracht, so trat schon bei Zimmertemperatur  alsbald eine 

lebhafte Reaktion ein. Die Fltissigkeit erw/irmt sich und wird 
dunkel. Als giinstigstes Mischungsverh/iltnis erwiesen sich drei 
Gewichtsteile Arsentrichlorid auf einen Gewichtsteil Aluminium- 

chlorid, weil bei diesem die Fliissigkeit beweglich bleibt und 

den Acetylenstrom nicht unterbricht. Nach 50-sttindiger Ein- 
wirkung hatte sich das Volumen um etwa ein Drittel vermehrt, 

der Inhalt des Reaktionsgeftil3es stellte einen ziemlich z/ihen 
Sirup dar, der zur weiteren Behandlung, vor allem zur  Ent- 

fernung der fiberschtissigen Metallchloride, in kaltes Wasser  

gegossen wurde. Hiebei trat ein starker, sehr 'charakterist ischer,  
die Schleimh/iute reizender,  lang anhaftender Geruch auf, der 
im konzentrierten Zustande an Baumwanzen,  in Verdt innung 

aber an Pelargonien erinnert. Das Wasser  trfLbte sich von 

einem darin schwebenden 01, auf der Oberfl/iehe traten kleine 

schwimmende OltrSpfchen auf. Es wurde mehrmals  mit Ather 
ausgeschtittelt. Am Boden setzte sich eine dunkle, z~ihe, 
kautschuk~ihnliche Masse ab, die ich ebenfalls mit _Ather aus- 

zog. N a c h  dem Abdestillieren des Athers btieben etwa 30 c~n ~ 
einer dunkelrotbraunen,  schweren Flflssigkeit zurtick, die an 
der Luft rauchte. Es lag die Vermutung nahe, daft noch 
immer Arsentrichlorid als Verunreinigung vorhanden sei. Sie 
war  zutreffend, denn bei neuerl ichem Wasserzusa tz  schied 
sic'h wiederum etwas arsenige SS.ure aus. Es wurde daher 

das ganze O1 nochmals  wiederholt mit Wasse r  gewaschen. 
Das so behandelte Rohprodukt  lieferte bei der fraktionierten 
Destillation und 40 bis 50 m m  Druck neben einem yon 70 bis 
100 ~ C. tibergehenden, fast ausschlief31ich aus etwas Arsen- 
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trichlorid bestehenden Anteil und sehr geringen Mengen einer 
yon 100 his 200 ~ C. siedenden, stinkenden, schweren Fltissigkeit, 
in der Hauptsache ein durch Spuren arseniger S~iure leicht 
g e t r i i b t e s  01, das die beschriebenen auffallenden Eigenschaften 
besitzt. Nach der Filtration und Entw~isserung mit geschmol- 
zenem Chlorkalzium wurde das Prtiparat neuerlich destiltiert, 
.und zwar zur Vermeidung jeder Art Zersetzung. bei 7'I#~J~, 
Druck; unter diesen Umst~inden liegt sein Siedepunkt bei 
108 ~ C. und ver/indert sich auch nicht bei Wiederholung des 
Verfahrens. 

Das in frischem Zustand hellgelblich gef~irbte Produkt, 
das bei 1/ingerem Stehen im Licht nachdunkelt, hat nach 
den ausgef~hrten pyknometrischen Bestimmungen bei. 15 ~ C. 
ein spezifisches Gewicht yon 1"69t0. Es-destilliert in reinem 
Zustand bei 250 ~ C. und vergndert sich hierbei nicht merklich. 
In Wasser ist es nur wenig 16slich, leicht in )~ther, Chloro- 
form, Benzol und Alkohol. Mit Natronlauge erw/~rmt, tritt 
lebhafte Gasentwicklu~g ein, die bis zur v61tigen Zersetzung 
des K6rpers anh/ilt. Die Prtifung ergab, dal3 es sich um ein 
mit helleuchtender Flamme verbrennendes Gas handelt ,  das 
yon ammoniakalischer Kupferchloridl6sung quantitativ absor- 
biert wird, also um Acetylen. Es lag, somit eine neue Ver- 
bindung vor, die das Acetylen in leieht abspaltbarer Form 
enthalten muf3te. Die Analyse  bestiitigtr diese Vermutung. 
Ftir d{e Arsenbestimmung wurde das O1 in ein etwa 5 c~7, 
langes und 7 bis 9 f~,,~ weites Glasr6hrchen eingewogen und 
dann in einem mit 2 bis 3 c m  ~ rauchender Salpeterstr yore 
spezifischen Gewichte 1"5 beschickten Bombenrohr aus 
Jenaer Glas .derart eingesehlossen, daft das Oi.  vor dem 
Zuschmelzen der R6hre nicht mit der Salpeterstiure in Be- 
rtihrung kam. Das in Arsenstiure ftbergegangene Arsen konnte 
dann nach dem Neutralisieren mit Kalilauge in der tiblichen 
Weise nach Levo l  ,als Magnesiumpyroarse~?iat gewogen 
werden. Die Ch!orbestimmung wurde nach. Car ius  wie 
tiblich ausgeftihrt. Bei der Elementaranalyse mit Blei:chromat 
1/if3t m a n  zweckm/il3ig das O1, das verbrannt werden soll, im 
Schiffchen von feingepulvertem Bleichromat aufsaugen. 
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Das Analysenergebnis war folgendes: 

I. 0"3328 g Substanz lieferten 0-2203 g Mg2As20: ,  
0" 1063 g As. 

IL 0"2125 g Substanz lieferten 0"1415 g Mg2As2OT, 
0" 0683 g As. 

III. 0" 2897 g Substanz lieferten 0'  5294 g Ag CI, entsprechend 0" 1309 g CI. 

IV. 0" 2308 g Substanz lieferten 0"4215 g AgCI,  entsprechend 0" 1042 g C1. 

V. 0"2414g Substanz lieferten 0"1895g CO9 und 0"0412g H20 , ent- 
sprechend 0"0517g C und 0"0046g H. 

VI. 0"1788g Substanz lieferten 0 ' 1 3 9 0 g  CO2 und 0"0318g H gO, ent- 
sprechend 0"0380g C und 0"0035g H. 

Daraus 
setzung: 

berechnet sich 

entsprechend 

entsprechend 

Die l)bereinstoimmung ist somit ent- 
sprechend befriedigend. 

Zur Sicherstellung der Formel wurde noch die Menge 
des durch die Behandtung mit Alkalien abspaltbaren AcetyIens 
ermittelt, und zwar in einem for diesen Zweck konstruierten 
kleinen Apparat, dessen Einrichtung aus Fig. 3 ersehen 
werden kann. Der Versuch wurde auf nachstehende Art aus- 
geffthrt. Ich brachte die in einem kleinen GlasrShrchen B 
abgewogene Substanz in das Reagenzrohr A, fOllte dieses mit 
Kohlens~iure an und evakuierte dann bei geschlossenem Hahn 2. 
Das Gasmeflrohr C enthielt starke K.a!ilauge, die ich vorher 
mit Acetylen ges~ittigt hatte. Nun liel3 ich durch den Hahn 1 
vorsicl:tig Kalilauge in das Gef/il3 A einfliel3en bis darin 
Oberdruck entstanden war. Dann wurde Hahn 2 geSffnet 

Chemie-Heft Nr. 4 und 5. 23 

Im Mittel 

As I. 31"90O/'o}32.00o/, o 
IL 32" 10 o~ ~'0 

C1 III. 45"18O/o}45.16o/o 
IV. 45" 15 o/o 

C: V. 21"40O/o}21 .30% 
VL 21 �9 20 % 

H: V. 1"90o/o} 1"94O/o 
VI. 1 "98 % 

20" 57 o~/0 

1"72 o' o 

den Umst/inden 

folgende Elementarzuaammen- 

Die Theorie fiir 
AsCI 3 . 2 (C2H~) verlangt: 

'32" 12 O/o 

45" 59 % 
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und das entweichende Gas im Rohr C gesammelt, schliel31ich 
noch erhitzt und der Gasrest in A durch nachstr6mende 
Lauge verdr/ingt. Das Volumen des gebiideten Gases konnte 
in iiblicher Weise ermittelt werden; seine Reinheit prtiffe 
ich in einer Hempel'schen Absorptionspipette. 

0"3060~  Substanz lieferten 50"1 cm ~ Gas von 16"2 ~ C. bei 7 5 4 m m  Druck, 

entsprechend 18 �9 2 0/o Acetylen, wS.hrelld die Theorie 22 �9 29 0:o 

erfordert. 

, Erw/irmt man das Gef~il3, in 
/ ] Qr/\, dem das Acetylen in Gegen- 

wart yon Aluminiumchlorid auf 
~_  Arsentrichlorid einwirkt, auf 

etwa 70 ~ C., ich bewirkte dies 
- auf elektrischem Wege mit 
=_ 
= Hilfe einer improvisierten Heiz- 

r6hre,1 so tritt eine heftige 
- mit Schw/trzung des GefS.fi- 
=_ 

inhaltes verbundene Reaktion 
ein, bei der reichtich weil3e 

_ - D/impfe auftreten. Weitere Er- 
-~ hitzung ist mit Rticksicht auf 

1. 2. 
~ ?  die starke W/irmeentwicklung 

im Reaktionsgemisch nicht nStig. 
L Letzteres verwandelt sich nach 

und nach in eine dickfltissige 
schwarze Masse, die an der 
Luff erstarrt. Die ganze Ope- 

B ration erfordert, je nach der 
Fig. 3. Menge des eingeleiteten Ace- 

tylens, etwa 5 bis 24 Stunden. 
Schfittet man nun den Inhalt des Gef~if3es in kaltes Wasser, 
so scheidet sich der schwarze K6rper lavaartig ab: Er wurde 
durch wiederholtes Waschen yon den Metallchloriden m6glichst 
gereinigt und nach dem Abnutschen mit Ather oder Petrol- 

1 Sie bestand aus einem mit Asbestpapier umwickelten Messingrohr, 

auf das ein 1/2ram starker Maganitdraht gespult war;  diese Vorrichtung 

erwies sich fiir den vortiegenden Zweck als besser  trod vor allem betriebs- 

sicherer als ein ()lbad. 
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~ither ausgezogen. Der Auszug, der neben arseniger S/iure 
noch ziemlich viel Arsentrichlorid enth/ilt, besteht im wesent- 
lichen aus dem oben beschriebenen 0t. Seine Menge ist 
jedoch im Verh/iltnis zu der des Ausgangsmaterials viel 
geringer als bei der Einwirkung in der K~ilte. Daftir betdigt 
die Ausbeute an dem robert schwarzen KSrper etwa 60 Ge- 
wichtsprozente yore verarbeiteten Arsentrichl0rid. 

Zwecks n~herer Untersuchung dieses neuen Reaktions- 
produktes wurde es im Soxhletapparat einer systematischen 
Extraktion mit 5ther (zur Entfernung des Ols) und mit 
Chloroform und Alkohol (zur Emfernung eines in geringen 
Mengen vorhandenen roten KSrpers) unterzogen, dann wieder- 
holt mit konzentrierter Salzs~iure gekocht (zur Entfernung 
der Reste yon arseniger S~iure und Aluminiumoxyd) und 
schhel31ich mit heil3em Wasser bis zum Verschwinden der 
Chlorreaktion gewaschen. Der so gereinigte KSrper stellt ein 
gltinzendes, tief schwarzes, feinkSrniges Ptllver dar, das in 
der Hitze Arsend/impfe entwickelt ohne zu schmelzen. An 
der Luft verbrennt es ziemlich schwierig. Es ist gegen 
Reagenzien im allgemeinen ~iul3erst widerstandsf~ihig, nur 
konzentrierte Salpeters~iure verwandelt es in der Hitze in 
eine rote Verbindung nicht n~iher studierter Zusammensetzung. 
Unter dem Einflul3 des Sonnenlichtes schl~igt die Farbe des 
schwarzen KSrpers in Rotbraun urn. 

Die Analyse ergab nach zwei iibereinstimmenden Be- 
stimmungen einen Gehalt yon 7" 70 ~ Arsen, 69" 25 ~ Kohlen- 
stoff und 5" 18 ~ Wasserstoff; der Sauerstoffgehalt betriige 
danach 7"87 ~ Es liegt offenbar eine hochmolekulare Ver- 
bindung vor, an der eine gewisse Verwandtschaft mit den 
Baud'schen Aluminiumverbindungen ~ihnlicher Herkunft, n~imlich 
was das Kohlenstoff-Wasserstoffverh/iltnis betrifft, auff/illt. 

Eine weitere Steigerung der Temperatur b~i der Reaktion 
bewirkt einen neuerlichen Riickgang der Menge des gebil- 
deten ()les. 

Versuche, das Aluminiumchlorid in seiner Wirkung dutch 
ultraviolettes Licht zu ersetzen, schlugen fehl. 

In Verfolgung des urspdinglich aufgestellten Arbeitsplanes 
wurde auch der Einfiufi der neuen Arsenverbindung ftir die 
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ich den Namen ,,Diacetylen-Arsentrichlorid<, vorschlage, auf 
lebende Organismen geprtift. Ihre D~impfe sind ftir den 
Menschen zwar sehr I/istig, aber nicht eigentlich giftig. Die 
Fltissigkeit selbst erzeugt in konzentriertem Zustande bei 
empfindlichen Personen schwer heilende Hautausschl/ige. Auch 
weil3e MEuse zeigen den D~impfen gegentiber nur starke Reiz- 
aber keine Vergiftungserscheinungen von andauernder Wirkung; 
die Tiere erholen sich vielmehr an der frischen Luft rasch 
und vollkommen, l~lber die Wirkung des Diacetylen-Arsen- 
trichlorids auf Keime u n d  niedere pflanzliche Organismen 
teilt, mir Herr Dr. Leopold. Meyer ,  Bakteriologe der land- 
wirtsehaftlich-chemischen Versuchsstation in Wien, folgendes 
freundlichst mit: 

,,Milchs/turebakterien (Streptococcus lacticus) wurden auf 
Pepton-Molkengelatineplatten geztichtet. Auf dem Deckel der 
Petrischale wurde die Substanz aufgestrichen und zwar in 
so d/inner Schichte, daft ein Abtropfen ausgeschlossen war. 
Nach 8 Tagen war keinerlei Bakterienkolonie wahrnehmbar. 
Hingegen trat schon nach zirka 2 Tagen auf der Gelatine- 
schichte ein trtiber Fleck v o n  genau gleicher Form und 
GrSf3e wie die am Deckel ausgestrichene Substanz auf und 
blieb bestehen. Eine Vertinderung der Gelatine war mit 
freiem Auge nicht zu erkennen. Die Kontrollplatten, die mit 
der gleichen Ose beimpft, auf vSIlig gleiche Weise hergestellt 
wurden, zeigten schon nach 48 Stunden tippiges Wachstum. 
Es wurde die Vorsicht angewendet, die Kontrollplatten in 
separaten feuchten Kammern zu halten, um jede Beeinflussung 
durch die Substanz zu vermeiden. Mithin war die vollst~ndige 
Unterdrtickung, blo13 durch die D/impfe, klar erwiesen.<< 

Es dtirfte sich somit empfehlen, auch diese Seite der An- 
gelegenheit weiter zu verfolgen. 

Zusammenfassung. 

1. Es wurde beobachtet, daft sich Acetylen mit Arsentri- 
chlorid in der K~ilte in Gegenwart von Aluminiumchlorid zu 
einer neuen Verbindung v o n d e r  Formel As CI 3. 2(C 2 H2), dem 
Diacetylen-Arsentrichlorid, vereinigt. 
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2. Dieses Diacetylen-Arsentrichlorid ist ein schweres, gelbes 
131 (spez. Gew: 1"6910), dessen Siedepunkt bei 250 ~ C. liegt. 
Beim Erhitzen mit Kalilauge spaltet es Acetylen ab. Seine 
D~impfe tiben eine starke Reiz-, abet keine merkliche Gift- 
wirkung aus, sind aber stark baktericid. 

3. Das Diacetylen-Arsentrichlorid zeigt somit, verglichen 
mit den verwandten Antimon- und Aluminiumverbindungen, 
eine auffallende Best/indigkeit, die durch die Destillierbarkeit 
und das Verhalten gegen Wasser gekennzeichnet ist. 

4. In der W/irme entsteht aus Arsentrichlorid und Acetylen 
in Gegenwart von Aluminiumchlorid eine tiefschwarz gefiirbte, 
gegen Reagentien sehr widerstandsf~ihige, aber lichtempfind- 
liche, hochmolekulare, organische Arsenverbindung, die in 
ihren Eigenschaften den yon E. Baud  entdeckten Aluminium- 
"verbindungen gleicher Herkunft tihnelt. 


