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Vortrage. 
17. C. Rammelsberg:  Ueber die Ueberjodsaure und ihre Salze. 

Im Jahre 1833 zeigten M a g n u s  und Ammermi i l l e r " ) ,  dah  
jodsaures Kali oder Natron durch Einwirkung von Chlor bei Gegeti- 
wart freier Basis sich in ein neues Salz verwandelt, dessen Saure, 
die Ueberjodsaure, eine bohere Oxydationsstufe des Jods ist. Sie 
fanden schon zwei Reihen von Salzen , mit dem Sauerstoffverhaltnifs 
1 : 7 und 2 : 7, so daB die Ueberjodsaure ein Analogon der Ueber- 
chlorsaure und der Uebermangansaure wurde. Die Saure selbst lehrtcm 
sie aus dem orangerothen Silbersalz durch Wasser darstellen, we1chc.s 
hierbei ein dunkles basischeres Salz abscheidet. B e n g i  e s e r  hat nach- 
her auf L i e  big's  Anregung einige Bemerkungen Gber die Darstellung 
und die Eigenschaften der Ueberjodsiiure niitgetheilt. 

Funf Jahre spater publicirte ich eine Arbeit uber die jodsaurcn 
Salze""), in welcher ich zeigte, dars jodsaures Kali beim Erhitzen kein 
iiberjodsaures Kali giebt, d a b  aber jodsaurer Baryt, Strontian u id  
Kalk in  d e r  G l u h h i t z e  in Sauerstoff, Jod  und basisch iiberjodsaure 
Salze zerfallen, und dafs man ein solches Salz, z. B. das Barytsalz, 
auch durch Erhitzen yon Jodbaryum mit Baryumsuperoxyd erhilt. Einr 
schon damals in Aussicht genommene specielle Arbeit blieb unvoli- 
endet, und es ist in den verflossenen 30 Jahren nur L a n g l o i s  ge- 
wesen, der die iiberjodsauren Salze in einer im Jahre 1852 publicirten 
Abhandlung weiter verfolgt hat*"*). L a n g l o i s  beschreibt zwar Salze 
von Amnioniak, Baryt, Strontian, Kalk, Magnesia, Zink, Blei und 
Kupfer, allein SO unvollstandig, dafs seine Arbeit nicht als eine Er- 

*) Pogg. Ann. 28, 514. 
**) Ebendas. 44, 545. 

***) Ann. Chim. Phys., T. XXXIV. J. f. prakt. Chem. 5 6 ,  36. 
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giinzung des von den Entdeckern gegebenen schiinen Materials zu 
betrachten ist. 

Das Studium der iiberjodsauren Salze fihrt wider Vermuthen zu 
einer grijfseren Zahl von Sattigungsstufen, und ist hierdurch ebenso 
interessant, wie durch die Schijnheit der Krystallformen mancher 
iiberjodsauren Salze und die Isomorphieverhaltnisse, welche sich dar- 
aus ergeben. 

H y p e r j o d a t e  e i n w e r t h i g e r  Metal le .  
Ka l i sa l ze .  N o r m a l e s  uberjodsaures Kali, K J 0 4 ,  bildet sich 

aus jodsaurem Kali, Kalilauge und Chlor. Es ist in 300 Th. Wasser 
liislich ; seine Krystalle sind isomorph rnit denen des iiberchlorsauren 
Kalis K CI 04, seine Auflosung reagirt sauer. Halb-iiberjodsaures 
Rali, K 4 J a 0 9 ,  entsteht durch Auflijsen von jenem in Kalilauge. 
Magnus  und Ammermi i l l e r  beschreiben es waaserfrei; ich habe 
stets grofse eingliedrige Krystalle erhalten, deren 9 Mol. Wasser 
schon uber Schwefelsaure fortgehen. 

N a t r o n s a l z e .  N o r m a l e s ,  NaJ04 ,  durch Auflosen des folgen- 
den in Salpetersaure , krystallisirt sowohl wasserfrei in viergliedrigen 
Pormen, als auch rnit 3 aq. in ausgezeichneten rhomboGdrischen hemi- 
morphen Combinationen. Das Wasser entweicht schon an trockner 
Luft. H a l b ,  Na4 J2 0 9  + 3 aq., der Ausgangspunkt fur die En& 
deckung der Saure, ist fast unlijslich und verliert das Wasser erst 
bei 220°. 

N o r m  a l e  s , Ag 5 0 4 ,  orangerothe Quadratoktag- 
der, isomorph mit N a J 0 4 ,  aus der Auflosung der folgenden in Sal- 
petersaure krystallisirend, wird bekanntlich durch Wasser in Ag4 Ja O9 
und freie Saure zersetzt. H a l b ,  Ag4 JaO9, fallt aus ziemlich stark 
sauren Auflasungen anderer Hyperjodate durch Silbersalze als griin- 
gelber krystallinischer Niederichlag , und krystallisirt aus verdiinnter 
Salpetersaure in glanzenden gelben RhomboGdern rnit 3 aq., welche 
bei 100° entweichen. Schon durch heifses Wasser geht es in ein 
dunkelrothes Hydrat rnit 1 Mol. aq. iiber, welches ein rothes Pulver 
giebt. F i in f t e l ,  Ag5 J06, bildet sich wie das vorige, wenn die Fliissig- 
keit minder sauer ist. Es ist bis 200'3 unveranderlich und hinterlafst 
nach dem Erhitzen 87,4 pet. eines Gemenges = Ag J t Ag4. 

Das Verhalten der Alkali- und Silbersalze beim Erhitzen kennen 
wir durch die Entdecker der Saure; ich fiige blos hinzu, dab  die 
Bildung von jodsaurem Salz im ersten Stadium der ZerSetzung bei 
allen sich deutlich nachweisen lust. 

Ammoniaksa lze .  N o r m a l e s ,  A m J 0 4 ,  krystallisirt aus L6- 
sungen, die freie Ueberjodsaure enthalten, in Quadratoktagdern, welche 
denen des Natron- und Silbersalzes isomorph sind; es ist schwer- 
liislich, und reagirt sauer. H a l b ,  Am4 Ja 0 9  + 3 aq., schiefat aus 
der neutralen oder freies Ammoniak enthaltenden Aufliisung in rhom- 

Si lb  e r s a l z  e. 

6, 
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bogdrischen Krystallen an,  isomorph rnit dem gelben Ag4 Ja 0 9  + 
3 aq.; es verliert bei 100° das Wasser, und giebt dann Ammoniak 
ab. Beide Salze detoniren bei etwa 180° mit Heftigkeit. 

H y p e r j  o d a t e z w e i w e r t h i g e r Met  a1 1 e. 
Ba ry t sa l ze .  N o r m a l e s ,  BaJ2 0 8 ,  existirt nur in Aufliisung 

und wird durch Wasser, ahnlich dem Silbersalz, zersetzt. H a l b ,  
Ba2 5 2  0 9 ,  krystallinischer Niederschlag aus der freien Saure und 
Barytwasser oder den Alkalisalzen und einem Barytsalz. Enthalt ge- 
wiihnlicb 7 aq., seltener 6 aq., welche erst bei 300" vollstandig fort- 
gehen. Aus stark sauren Fliissigkeiten fallt es wasserfrei nieder. In  
der Gliihhitze verliert es bei LuftausschluD 8 des Jods und fast die 
Halfte des Sauerstoffs und verwandelt sich in fiinftel iiberjodsauren 
Baryt, Ba5 J 2 0 1 2 ,  der unschmelzbar ist. Hat die Luft beim Gliihen 
Zutritt, so ist der Riickstand geschmolzen und enthalt vie1 BaO und 
BaJ2. Liist man Ba2 JaOS in Salpetersaure auf, so fallt durch 
Ammoniak eine weibe gelatiniise Masse; das Filtrat ist frei von 
Baryt, enthalt aber Ueberjodsaure. Def Niederschlag ist entweder 
zweif i inf te l  = Ba5 J 4 O l 9 ,  oder d r e i a c h t e l  -iiberjodsaurer Baryt, 
Bas J6 OZ9,  was sich kaum entscheiden lakt. F i in f t e l ,  Ba5 J2 0l2, 
ist der Gliihriickstand sowohl von jodsaurem als von balb-iiberjodsaurem 
Baryt, der dem Ag5 J06 entspricht, und der durch seine Bestandigkeit 
in hoher Temperatur sich auszeichnet. 

N o r m a l ,  SrJ208  i- 6 aq. bildet liisliche, 
sauerreagirende, wahrscheinlich eingliedrige Krystalle. H a l  b, Sr2 J O9 
+ 4 aq. ist ein krystallinisches Pulver. D r e i a c h t e l -  und Fi inf te l -  
Hyperjodat bilden und verhalten sich ahnlich den Barytsalzen. 

CaJ2  Os ist wegen seiner Leichtliislichkeit kaum 
rein zu erhalten; Ca2 J2 O9 + 9 aq. bildet kleine in Wasser schwer- 
lijsliche Krystalle. 

Magnesiasalze.  Aus der Auflijsung von kohlensaurer Magnesia 
in etwas iiberschiissiger Saure scheiden sich zuerst basische Salze aus, 
zuletzt krystallisirt das no rma le ,  MgJa08 -+ 10 aq., welches ziem- 
lich leicht liislich und sauer, ist. Was sich vorher absondert, ist 
gewiihnlich halb-iiberjodsaure Magnesia = Mga Jz 0 9 ;  man erhalt 
dasselbe Salz, wenn man die Aufliisungen von Bittersalz und Na J O4 
eindampft , dann aber gewiihnlich mit Krystallen des letzteren ge- 
mengt. Es enthalt 15 aq., die bei 200" fortgehen. Viertel-iiber- 
jodsaure Magnesia, Mg4 J2 O1 l ,  entsteht vorzugsweise, wenn man 
Ueberjodsaure mit kohlensaurer Magnesia sattigt , wobei sie krystalli- 
nisch niederfallt. Ich habe sie rnit 6 und mit 9 aq. erhalten. Diese 
Salze hinterlassen beim Gliihen MgO, mit wenig Mg 52. 

Der starke krystallinische Niederschlag , welchen K4 J 2  0 9  in 
Bittersalz erzeugt, wahrend die Flussigkeit sauer wird , besteht nicht 
blos aus Mg2 Ja09, sondern enthalt auch K ,  um so mehr, je concen- 

S t r o n t i a n s a l z e .  

Ka lksa l ze .  

Die iibrigen verhalten sich wie die Barytsalze. 
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trirter die Fliissigkeiten. AUS letzteren scheidet sich dann wohl KJO* 
ab. Der Vorgang ist noch naher zu untersuchen. 

Zi n ksalze.  Beim Behandeln von Zinkoxyd mit iiberschiissiger 
Ueberjodsaure 16st sich wenig auf; das sich abscheidende weifse Pulver 
ist Zna 5 %  O9 + 6 aq. Dagegen fallt normales uberjodsaures Natron 
aus Zinksalzen Zweifiinftel-Hyperjodat, Zn5 J4 0 1 9  i- 14 aq., welches 
frei yon Na ist. Nimmt man jedoth K 4 J 2 0 9 ,  so erhalt man, wie 
bei Magnesiasalzen, K haltjge Niederschlage und eine same Fliis- 
sigkeit. 

Aus salpetersaurem Blei fiillt durch NaJ O4 weifses 
iiherjodsaures Blei, welches beim Trocknen gelblich wird, bei 200° 
3p pCt. Wasser abgiebt und riithlich erscheint. Es ist Pb3 Ja Oi 0 + 
2 aq., d. h. Drittel-Hyperjodat, wie schon L a n g l o i s  gezeigt hat. 
In der Hitze giebt es Sauerstoff und Jod, und hinterlafst ein ge- 
schmolzenes Gemenge von Pb J2 und Pb  0. Das Salz ist in Ueber- 
jodsaure ganz unauflijslich. 

Kupfersalz .  Kupfercarbonat und Ueberjodsaure geben ein 
unlijsliches schiin giiines Salz, welches ein Fi inf te l  - Hyperjodat ist, 
Cu5 5 2  0' + 5 aq. 

Das Mangan- ,  E isenoxydul -  und R o b a l t s a l z  existiren nicht, 
es entsteht jodsaures Salz, wahrend die Basen hiiher oxydirt werden. 

Die vorstehenden Mittheilungen lehren folgende Salzreihen der 
Ueberjodsaure kennen : 

1) Normale 

2) Halb 

Bleisalz. 

I U 
= R J 0 4  und R J 2  08. K, Na, Am, Ag, Sr, [Ba, Ca], Mg; 
= R4 5 2  0 9  und R2 J2 0 9 .  K, Na, Am, Ag, Ba, Sr, Ca, 

I 11 

Mg, Zn; 
I1 

3) Dreiachtel = R8 J 6  O t 9  

4) Zweifiinftel = R 5  5 4  019 \ 11 Ba, Sr, Ca, Zn; 

I1 
5) Drittel = R3 Ja 0io. Pb; 

6) Viertel = R4 J 2  011. Mg; 

7) Fiinftel 

I1 

I I1 
= R5 J 0 6  und R 5  J2 0 1 2 ,  Ag, Ba, Sr, Ca; 

Welcher Natur ist nun die freie Siiure? 
Die aus Ag J O4 erhaltene krystallisirte UeberjodsLure verwittert 

iiber Schwefelsaure nicht, verandert sich auch bei 1000 nicht, und ist, 
wie Langlois  schon angegeben hat, H5 J06. Aber schon bei 130 
bis 135O zerf&Ut sie in Wasser, stark ozonisirten Sauerstoff und 
Ja 05.  Ihr Verhalten giebt keinen Anhalt dafiir, dafs sie einen Theil 
Wasser als solches enthielte; ihr H spielt offenbar dieselbe Rolle, wie 
Ag i m  Ag5 J06. Aber schwerlich wird man die Salze dieser Reihe 
als normale, die iibrigen ala saure betrachten. Wenn wir q e  smer 



I 
reagirenden R J 0 4  normale genannt, und danach die iibrigen be- 

zeichnet haben, so geschah dies nur wegen der Analogie mit RC104 

und RMnO4, nicht aber, weil wir glauben, H5 JOG sei = H J 0 4  
-t- 2 aq., denn dafiir fehlt der Beweis so lange, bis H J 0 4  be- 
kannt ist. 

Die vorstehende Untersuchung sollte einen Beitrag zur Liisung 
der Frage liefern : in welcher Beziehung stehen die verschiedenen 
Sattigungsstufen einer Saure zu dieser selbst im concreten Zustande? 

Es mufs als ein Fundamentalsatz der neueren Cheniie betrachtet 
werden, dak die drei Hauptklassen chemischer Verbindungen, S Lure n,  
B a s e n  und S a l z e ,  gleichartig constituirt sind, dars der Gegensatz 
der beiden ersten in  den letzten dadurch aufgehoben wird, daQ die 
Salzbildung das Resultat einer Wechselzersetzung jener ist, bei welcher 
stets Wasser auftritt. Indem wir in den Sauren und den Basen 
W a s s e r s  toffverbindungen erblicken, finden wir, daCs der Wasserstoff 
der Saure seinen Platz austauscht mit dem Metal1 der Basis. 

Nun giebt es eine Anzahl von Sauren, die wir a l s  so l che ,  
d. h. im concreten (festen , fliissigen, gasformigen) Zustande kennen. 
Ihre Salze sind in der That durch Austausch des Wasserstoffs gegen 
eine aquiv. Menge Metal1 entstanden. 

I 

I 

I 
Mol. Salz von R 

Chlorwasserstoffs. gasf. H C1 R C1 
Bromwasserstoffs. - H Br R Br 
Jod wasserstoffs. H J  R J  
JodsBure fest ~ ~ 0 3  ~ ~ 0 3  

Salpetersaure fliiss. ~ ~ 0 3  ~ ~ 0 3  

Ueberchlorsaure - ~ ~ 1 0 4  ~ ~ 1 0 4  
Schwefelsaure ~2 so4 ~ 2 ~ 0 4  

Phosphorsaure ~ 3 ~ 0 4  ~3 ~ 0 4  

Selensaure Ha Se04 R 2  S e 0 4  
Tellursaure fest H2 T e  O4 R2 Te O4 

Arsensaure H3 A s 0 4  R 3 A s 0 4 .  

Aber die Mehrzahl der Sauren kennen wir nicht als solche im 
concreten Zustande, und zwar sind uns bei vielen nur die (oft leicht 
zersetzbaren) wassrigen Auflijsungen bekannt: unterchlorige Saure, 
chlorige Saure, Chlorsaure, Bronisaure , die Polythionshuren , Ueber- 
mangansaure etc., wahrend solche Liisungen nicht selten das Anhydrid 
in Gasform (schweflige Saure, Kohlensaure) oder in fester Form 
(Chromsaure , Vanadinsaure, arsenige Saure , tellurige Saure) liefern. 
AIle diese SIuren sind vorlaufig hypothetische Kiirper, deren Zusam- 
mensetzung gleichwohl aus der ihrer Sake  a b g e I e i t e  t wird, z. B. : 
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Salze von R 
R c103 Chlorsaure . . . = HClO3 
RMn 0 4  Uebermangansaure = HMn04  
RNO2 Salpetrige SIure . = H N 0 2  
~2 so3 Schweflige Saure . = Ha S O 3  
R a C r 0 4  Chromslure . . = H a C r 0 4  
R2Mn04 MangansLure , . = H2 M n 0 4  
~ ~ 0 3  Eohlensaure . . = HaC03 

u. s. w. 
Die Salze, welche den in concreter Form bekannten Sauren ent- 

sprechen, oder welche zur Ableitung des Sauremolekiils dienen, heifseil 
n o r m a l e  Salze, allein sie sind nicht die einzigen, denn es ist eine 
alte Erfahrung , dals manche Sauren zur Bildung verschiedener Satti- 
gungsstufen sehr geneigt sind, welche man als begsche und amre 
bezeichnet, natiirlich nur in Bezug auf die normale Salzreihe. 

Bei denjenigen Sauren, welche vorzugsweise nur eine Salzreihe 
bilden, wird diese immer als die normale angesehen, und es wird 
Keinem einfallen, aus zweifach schwefelsaurem Kali, Ka Sa 07, oder 
aus drittel schwefelsaurem Quecksilberoxyd, Hg3 S 06, besondere 
Schwefelsauren H2 52 0 7  oder H6 S 0 6  abzuleiten, Jeder wird es 
natiirlich finden, diese Salze als 

Hg2 0 2  

so2 i0"i 0 Hg s 0 2  1 0 2 )  

za  betrachten, gleichwie neben 

1 KF1 auch KF1 
H F1 

und neben 

I P b  C12 auch P b  Cla und P b  CI2 
P b O  1 P b 2 0 a  

existiren. 
Wenn wir es aber mit einer Saure zu thun haben, deren Satti- 

gungsstufen zahlreich sind, wobei keine entschieden iiberwiegt, SO 
wird die Frage schwierig; sie wird es schon, wenn wir die Saure 
selbst im concreten Zustande kennen, noch mehr aber, wenn wir 
nicht sie, sondern blos ihr Anhydrid kennen. In  dieser- Lage be- 
finden wir uns in der That gegeniiber sehr wichtigen Sauren. 

Was wissen wir von den Sauren, deren Anhydride S O a ,  S n 0 2 ,  
Ti02,  MOO^^ W03 etc. sind? 

LGst man Se02 in Wasser auf, so krystallisirt ein KGrper von 
der Zusammensetzung H2SeO3. Er ist aber nicht selenige Saure, 
sondern blos ein H y d r a t  d e s  A n  hydr ids ,  SeOa 4 H2 0, und ver- 
liert das Wasser nach meinen Beobachtungen an trockner Luft. Die 
gallertartige Kieselsaure ist nach dem Trocknen an der Luft ein 
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hijchst lockeres Hydrat von SiOa, aber niemals H4Si04 oder Ha SiO3. 
Welche Sattigungsreihe der Silikate ist die normale, welche fiihrt zur 
wahren Kieselsaure? 

Die krystallisirte Borsanre, H3B 03, kann nicht die wahre Siiure 
sein, weil sie schon bei 1000 sich in HBOa rerwandelt, und weil 
ihr kaum irgend ein Salz entspricht. Auch erscheint es nach den 
vorliegenden Thatsachen nicht gerechtfertigt, die grofse Masse der 
borsauren Salze als saure (Hhaltige) Salze der Saure H3 B 0 3  zu be- 
trach ten, z. 3. : 

NaBOa 
NaaB407+ 5 aq. - (H10Naa)B401a 

K B 3  0 5  + 4 aq. als (H8K)B309 

+ 6 a q .  als (HaNa)B03 +5aq. ,  ' 

(oktaEdr. Borax:), 

'1. 8. w., 
denn es giebt auch wasserfreie, wie 

Mg3 BE 0 1 5  (im Boracit) 
und solche, die zu wenig Wasser 

Am2 BE 0 1 3  + 4 aq., 
K B5 0 s  +4aq. ,  
KaBla 0 1 9  + 10 aq. 

Mehr spricht daffir, di& die 

enthalten, wie 

bei 100° getrocknete Stiure HBOa 
die wirkliche Siiure sei. Ihr entspricht eine Aethylverbindung und 

eine Reihe von Salzen hBOa und wahrscheinlich auch & B a 0 4 .  
Aber auch dieser Saure entspricht nicht der Borax und die ihm 

analogen ha B4 O7 und & B 4  07, welche der bei 1600 getrockneten 
Borsaure H 2 B 4 0 7  proportional sind. 1st dies nun die wahre Saure? 
Ware dies, so enthielte die krystallisirte 5 Mol. aq., wovon 4 bei looo 
fortgehen. 

So k6nnte man aus jeder der 12 verschiedenen Siittigungsstufen 
eine besondere Borsaure a b l e i t e n ,  ohne dafs damit irgend ein Be- 
weis fiir ihre Realitat geliefert wke.  

Sollen wir noch an Kieselsiiure, Zinnsaure, Antimonsiiure, Wolfram- 
slure erinnern, deren Salze uns ebenso wenig Anhaltspunkte bieten 
fiir die Festsetzung des SIuremolekiils? 

Man hat wohl geglaubt, diese Schwierigkeiten erklaren zu k8nnen 
durcb die Annahme von Sauremodif ikat ionen.  Indem man von 

den Silikaien R4 Si 0 4  (Singulosilikate) ausging, und sie auf die 
(hypothetische) wahre Saure H4 S i 0 4  bezog, leitete man die Silikate 

kaSiO3 (Bisilikate) von einer Saure Ha Si03 ab, welche man als 
eine Modifikation von H4 S i 0 4 ,  durch Bustreten von Ha 0 entstanden, 
sich dachte. So hat Weltzien die natarlichen Silikate auf 120 ver- 
schiedene Siiuren bezogen. 

I 

Kann dies irgend einen Sinn htaben? 
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Die dem zweifach schwefelsauren Kali entsprechende Siiure 
HZ Sa O7 (Krystalle aus Nordhauser Vitriolol) nannte man eine Modi- 
fikation der Schwefelsaure = 2 Ha S O4 min. Hag ,  und demge- 
mi& mutte  den Chromaten Ka Cr2 O7 und Ka Cr3 0 1 0  eine 
Di- und Trichromsaure entsprechen. Dann miiseen aber auch der 
Mineralturpeth Hg3  S 0 6  oder ' das basische Wismuthsulfat Bia S 0 6  

Salze einer SLure H6S06 sein; P b a N z 0 7  wiirde zu einer Salpeter- 
saure = H4 N2 O7 ebenso gut fiihren, wie die basischen Chromate 
P b 3  Cra 09, P b a  C r 0 5 ,  Hg3 Cr O6 und Hg4 C r 0 7  zu vier verschie- 
denen Chromsauremodifikationen. Die folgenschwere Erfahrung, dafs 
aus der Phosphorsiiure durch Austreten der Elemente des Wassers 
wirklich neue Sauren hervorgehen, mit neuen Eigenschaften, n eu e 
S a l z e  bi ldend,  hat offenbar den MiLbrauch des Begriffs Sauremodi- 
fikation hervorgerufen, der auf solche Falle beschrankt werden mufs, 
wo er thatsachlich begriindet ist. 

Das Studium der Ueberjodsaure und ihrer Salze hat gezeigt, dafs 
die concrete Saure hier eine ganz andere Beziehung zu den Salzen 
hat, als die Ueberchlorsaure zu den Hyperchloraten. Wirkt die 
Gruppe H5J06 auf Basen, so tritt fast immer eine Spaltung und 
Wasserbildung ein, in einer Weise, die von der Natur und der Menge 
der Basen abhangt. 

Man darf, wie ich glaube, ganz allgemein sagen: eine wirkliche 
Saure in concreter Form ist das H-Glied irgend einer ihrer Salz- 
reihen, aber die Existens eines solchen Gliedes scheint keine Noth- 
wendigkeit zu sein, und viele Salze bilden sich lediglich unter dem 
Einflufs von Saureanhydriden und Wasser. 

18. H. W i c h e 1 h a u a : Ueber Phoaphorverb'indungen. 
Das Aethylphosphorigsaurechloriir von M e n s c h u t k i n (Ann. 

Chem. & Pharm. CXXXIX, 343) stellt sich als ein normales Mittel- 
glied des dreifach Chlorphosphors und des Phosphorigsiiure - Aethyl- 
iithers dar, wenn man in Betracht zieht: 1) seine Zusammenseteung 
und Dampfdichte; 2) die gleichartige Bildung der beiden anderen 
Korper aus dreifach Chlorphosphor durch 1 und 3 Moleciile Alkohol; 
3) den Umstand, dafs die Erhohung des Siedepunktes, die durch Ein- 
tritt von 1 0 C z H 5  bewirkt wird (POClZC,H; 117°-PP13780=390), 
annahernd 1 Dritttheil der Differenz der Siedepunkte von PO3 (C,H5)3 

114 
3 und PCl, (192O - 78O = 114O; - = 38O) betragt. 

Sofern man daher nicht geneigt ist, in dem Phosphorigsiiure- 
Aethylather die sammtlichen Valenzen der 3 O-Atome und der 3 C ,  €3,- 
Qruppen als von dem einen P-Atom gessttigt anzusehen, mit an- 




