
Ueber Jen Gagat toe HolzmMen, 
Ton Professor Dr. Bronner in Stuttgart. 

Der Gagat (Agtstein, schwarzer Bernstein) gehort zu den 
Braunkohlen, Ligniten, und zwar zu deijenigen Gattung aerselben, 
die durch ihre Abwesenheit jeglicher Holzstructur, sowie dureh 
tief schwarze Farbe nnd ansgesprochenen Fettglanz sich aus- 
zeichnet, namlich zur Pechkohle. 

Der Gagat von Holzmaden, bei Kirchheim u. T., ist in 
Stricken tiefschwarz, zuweilen dunkelbraun, von starkem Fettglan*, 
sehr dicht und fest, ausserst schwierig zu pulvern, ganz un- 
durchsichtig, von grossmuschligem Bruch, ohne alle blattrige 
Oder Holzstructur, sieht vielmehr aus wie gegossen. Er lasst 
sich, namentlich auf der Drehbank, zu Schmucksachen ver- 
arbeiten. 

Seine Harte liegt zwischen 2 und 2,5 (denn er ritzt Gyps, 
aber nicht Kupfervitriol). 

Sein specifisches Gewicht betragt 1,202 bezw. 1,257; erstere 
Zahl gilt fur grobere Stuckchen, letztere fur feines Pulver. 

Das Mineral vrird weder von gewohnlicbem, noch von ab- 
soiutem Alkohol angegriffen, von Aether, Terpentinol und Benzol 
nur sehr wenig. Concentrirte SchwefeLsaure lost dasselbe bei 
gewohnlicher Temperatur nicht auf, in erhohter aber entsteht 
schweflige Saure. Bothe rauchende Salpetersaure greifl das feiue 
Pulver beim Erwarmen heftig an. Sogenannte Hummsaure ent 
halt das Mineral nicht, denn Aetznatronlauge ist sowohl kalt als 
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Itochend ohne Einwirknng. Beta Schmelzen mit festem AetzkaU 
Iktant sich das Gemisch, schanmt end entwickelt Wasserstoffgas, 
|das sich entzCmdet Eine Fldssigkeit, die den Gagat vollstSndig 5 and otoe Zersetznng loate, habe ich nicbt gefnnden. 
I Erbitzt man Gagat in einem oftenen Platintiegel, so schmJrt 
Jar,* entwickelt dicke, gelbe, stark riechende Dampfe, die sich 

lla Seitenwandnngen des Tiegels sebr aarte Koblenabsatae, non 
Eder Zersetznng der gas- mid dampffdnnigen Kohlenwasserstoffe 
E*berrfihrend, and der Boden ist bedeokt mit blaeigen, glanzenden 

Coaks, die sehr schwierig verbrennen und nur werag emer to 
lichgrauen, neutral reagirenden Asche hinterlassen, die Eisen- 
oxyd, Kupferoxyd, Gyps und Thon enthalt. 

Nimmt man aber das Erbitaen in einem mit seinem Deckel 
rerecblossenen Platintiegel Tor, so entwickelt der Gaga lm 
Wesentlichen dieselben Dampfe, die Coaks sehen aber wie ge- 

■ schmolzen aus und betragen 31,4 Procent 
i Wird Gagat in einer Glasretorte der tiockenen Destination 

Mterworfeo, so geht znerst Wasser liber, dann kemmen dick- 
fltssige, olige, gelbbranne Snbstanzen von dnrchdnngendem Be¬ 
nch, die im Anfang leichter als Wasser sind nnd sehwachsauer 
reagiren; was aber gegen Ende der Destination obergoht rea- 
girt alkaUsch nnd enthalt Ammoniak (reap. Ammonmmcarbon^ 
eratarrt im Betortenhals an einer brannen. ohne Zweifel stark 

■ ' parafflnbaltigen Masse von bntterartiger Consistena end star 
| hecbliegendem Kochpnnkt nnd ist scbwerer als 
I leichteren nnd die schweren Oele lessen smb tacht entanden 

nnd brennen mit stark rnssender Ftamme. Wnd imSandb^ 
gana aUmahBg destUlirt, so Widen sich nnr wemg G^, ab« 
riel der oiigen oder 'tbeerigen Staff. «£- ^ , 

TL ZZTJZ— 
‘ Den Scbmelzpunkt konnte ieh oicht g 
egt er aber Qbdr 330° C. 
rttemb. n*turw. Jahreshette. 1879. 



leichten als die schweren Oele sind loslich in absolntem Alkohol 
und in Aether nnd die Losnng der ersteren reagirtsauer. 

Rothe ranchende Salpetersanre greift schon bei gewohnlicher 
Temperatnr beide Oele sehr heffcig an nnd liefert eine braune 
Ldsung, die dnreh Wasser gefullt wird. Concentrirte Schwefel- 
saure farbt sich damit dunkelbraun, die Oele werden schwarz, 
losen sich aber nichi 

Oer Gagat enthalt Schwefel, denn als Gagatpulver mit 
zerschnittenem Natriummetall gemischt erhitzt wurde, gab die 
geschmolzene Masse, in Wasser gebracht, eine Losnng, welche 
Nitroprnssidnatriumlosnng lebhaft violettroth farbte. Ein anderer 
Theil derselben Losung. wurde mit verdunnter Salzsanre genau 
neutralisirt nnd dann mit moglichst neutraler Eisenchloridlosnng 
gemischt; aber es zeigte sich keine Spur einer rothen oder roth- 
lichen Farbnng — also war kein Schwefelcyannatrium im Schmelz- 
produkt Ich glanbte anfangs, daraus folgern zn durfen, dass 
kem Sticks toff im Gagat enthalten sei; aber als ich Gagat- 
pulver mit uberschnssigem Natronkalk (und vorgelegtem Asbest- 
pfropf) erhitzte, entwickelte sich dentlich Ammoniak, wenn auch 
m gennger Menge. Hierdnrch stieg der Verdacht in mir auf, 
dass die Lassaigne’sche StickstofFprobe nicht in alien Fallen zu- 
verlassig sei (s. Anhang). 

Quantitative Analyse. 
Der Wassergehalt betrng, dnreh Trocknen bei 100 0 C. be- 

siammt, 2,3 Procent. 

Die Aschenmenge in zwei Proben 2,4 nnd 2,6 Procent; in 
einem andern sehr reinen Stnckchen nnr 0,9 Procent 

Die Hauptbestandtheile der Asche sind Eisenoxyd nnd Knpfer- 
oxyd, ohne Zweifel herruhrend von Knpferkies oder von Kupfer- 
kies nnd Schwefelkies. 

Der Stickstoff wnrde seiner sehr geringen Menge wegen 

Den Schwefelgehalt ermittelte ich auf dem gewohnlichen 
Wege dnreh Schmelzen mit festem schwefelsanrefreiem Aetzkali 
OTd Salpeter in einer silbernen Schale, Behandeln mit Wasser, 

entralisiren mit Salzsanre und Fallen mit Chlorbaryum. Als 



r Mittel aus drei gut stimmenden Yersuchen wurden 2,0 Procent 
Schwefel gefunden. 

Um die Eesultate der Elementar-Analyse berechnen zu 
kfinnen, handelt es sich zunachst darum, die Menge der asche- 
bildenden Stoffe (Kupferkies, vielleicht auch Schwefelkies, Gyps 
and Thon) zu ermitteln Oder, da eine Analyse der Asche ihrer 
geringen Menge wegen nicht moglich war, wenigstens annahernd 

Gypsgehalt der Asche 
und nimmt an, die Schwefelmenge derselben stamme nur von 
Kupferkies, nicht aoch von Schwefelkies, her, so mussten, da der 
Kupferkies 34,5 Procent Schwefel enthalt, beinahe 6 Procent 
Kupferkies vorhanden gewesen sein. Aber diese Menge hatte 
beim Einaschern 5 Procent Eisenoxyd und Kupferoxyd hinter- 
iasseu, wahrend doch nur halb .soviel Asche gefunden wurde. Es 
"burden also 3 Procent Kupferkies mit der Aschenmenge wohl 
stimmen, aber diese Menge ware zu gering fur den Schwefel- 
gehalt. Der Gyps kann die Lucke unruoglich ausfullen, da er 
uoch weniger Schwefel enthalt, als der Kupferkies (nur 23,5 %). 
Man kommt also nothgedrungen auf einen gewissen Gehalt an 

■ Schwefelkies, denn dieser enthalt 53,3 Procent SchwefeL Ich 
glaube, der Wahrheit nahe zu kommen, wenn ich 3 Procent asche- 
bildende Korper (Kupferkies, Schwefelkies, Gyps, Thon) annehme und 

I' babe beider Elementar-Analyse diese Menge in Abrechnung gebracht 
Elementar-Analyse. 

Der Kohlenstoffgehalt wurde bestimmt durch Yerbrennen 
Kupferoxyd und zuletzt im Sauerstofistrom, wobei — des 

Schwefelgehalts wegen — nicht verstomt wurde, zwischen die 
Chlorcalciumrohre und 
oxyd zur Absorption der schwefligen Store i 

0,434 g bei 100 0 getrockneter, also 0,421 g wasser- und 
aschenfreier Substanz gaben bei der Yerbrennung 1,097 g 
Kohlensaure und 0,292 g Wasser. 

Hr 0,359 g bei 100 0 getrockneter, also 0,348 g wasser- und 
aschefreier Substanz gaben 0,902 g Kohlensaure und 0,238 g 
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Diese Zahlen fuhren zn folgender Znsammensetzung far die W 
reine organische Snbstanz: I n 

Kohlenstoff .... 71,0 % 70,7 % 
Wasserstoff .... 7,7 » 7,6 „ 
Sauerstoff (mit Stickstoff) 21,3 „ 21,7 n ; 

Da der Stickstoffgehalt sehr gering ist, so wird er als an- - 
wesentlich betrachtet werden durfen. Unter dieser Yoraussetzung 1 
entsprechen diese Zablen ziemlich gat der Formel C9 Hia 02, 1 
welcbe erfordert Kohlenstoff 71,0 

Wasserstoff 7,9 
Sauerstoff 21,0. 

J. A. Phillips gibt in seinem „ Manual of metallurgy*, 1 
London, Griffin & Co., S. 131 eine Zusammenstellnng der Ke- | 
sultate der Analysen einer Keihe von Ligniten; er fuhrt Ton m 
jeder Sorte 4 Zahlen anf: den Aschen-, Kohlenstoff-, Wasserstoff- J 
and Sauerstoffgehalt, and in Ietzterem ist Schwefel und Stickstoff 1 
inbegriffen. Ich habe diese Analysen anf aschenfreie Substanz 1 
nmgerechnet und dabei hat sich ergeben, dass bezoglich des | 
Kohlenstoffgehalts zwei Analysen mit den von mir gefnndenen | 
Zahlen ziemlich nahe ubereinstimmen (71,7 und 72,2%), wah- I 
rend die anderen weiter davon abstehen. Alle aber enthalten | 
wesentlich weniger Wasserstoff als ich gefunden habe und zwar j 
jene zwei Sorten 5,8 und 5,3 %, die anderen hSchstens 6,8 %. j 
Namentlieh ist die Pechkohle vom Meissner, deren Zusammen- j 
setzung auch Kurr in seiner Mineralogie nach Kuhnerts Analyse j 
erwahnt, wenn sie auf wasser- und aschenfreie Substanz um- 
gerechnet wird, sehr bedeutend verschieden von derjenigen von 
Holzmaden; denn jene gibt Kohlenstoff 63,9 %, Wasserstoff 5,3* j 
und Sauerstoff 30,7 %. 

An hang. 
ITeber die Lassaigne’sche Probe zur Erkennung von ^ 

Stickstoff in organischen KSrpern. 
Nach Lassaigne erkennt man die Gegenwart von Stickstoff 

in einem organischen Korper auf folgende Weise:- Man erhitzt 
den Korper mit zerschnittenem Kalium (oder Natrium) in einer • 
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engen Probirrobre zum Gluhen, zieht die geschmolzene Masse 
mit Wasser ans, filtrirt, setzt ein Gemisch von Eisenvitriol- und 
Eisenchloridlosung zum Eiltrat, und ubersattigt dann mit Salz- 
sanre. Bleibt nun ein blauer Euckstand (Berlinerblau), so 1st 
damit die Gegenwart von Stickstoff in dem untersuchten Korper 
nachgewiesen. 

Diese Probe, die auch Liebig in seiner Auleitung zur 
Hementar-Analyse organischer Korper angibt, ohne sick aber 
fiber deren Werth zu aussern, ist insoweit vollkommen richtig, 
als aus der Entstehung von Berlinerblau auf das Vorhandensem 
von Stickstoff im untersuchten Korper geschlossen wird. Sie ist 
aber falsch, wenn aus dem Ausbleiben der Berlinerblanbildnng 
aaf die Abwesenheit von Stickstoff im untersuchten Korper ge-- 

scblossen werden wollte. 
Denn enthalt ein KSrper nur Kohlenstoff, Wasserstoff und 

, Stickstoff, so wird beim Erhitzen mit Kalium oder Natrium allerdings 
Cyan (Cyankalium) sich bilden und dann gibt die Lassaigne’scba 
Probe Berlinerblau. Wenn aber zu den vorigen Elementen auch 
noch Sauerstoff tritt, so vrird beim Erhiteen mit Kalium zunachst 
Kaliumhydroxyd (Aetzkali) entstehen und zwar scbon bei ver- 
haltnissmassig niedriger Temperatur. Wenn aber dieses neu- 
gebildete Aetzkali mit dem stickstoffhaltigen organischen Korper 

in hoherer Temperatur --— . . , ■ 
treten. Ob auch Cyankalium sich bildet, wird sich nicht ohne 
Weiteres behaupten lassen. Nehmen wir aber an, es ® 
Cyaukalium, so trifft dieses mit Aetzkali in der Gluhhitze zu- 
sammen und es muss Ammoniak entweichen. Es wird nun offen- 
bar von den Bmstanden abhangen, ob ein Theil des etwane® 
gebildeten Cyankaliums der Wirkung des Aetz is en 
dann zur Bildnng von Berlinerblau Veranlassongg** ’ 

aber die Stick.,Mmenge goring ™ iemr. 
so kann es leicht sein, dass kerne Sp 

gebracht vrird, aUoe ‘ " ’^signs’.*. 
Stickstoff als Ammoniak ausgetreten ist. Di d zu 
Probo ist son.it nnr dsns snvorUss.g, 
nntersochende KOrper ke.nen Snners o 
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