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Das Resultat ist 
Kohlenstoff . . . . 0,867 pCt. 
Silicium . . . . . 0,136 
Phosphor. . . . . 0,OW ,, 
Schwefel . . . . . 0,002 ,, 

H e n  ry hat doppelt so vie1 Kohlenstoff im Gsnzen, ond 3 des- 
selbeir in der Form von Graphit gefunden. Aber er hat den Stab1 
weich gemadit, urn ihn behufs der Vcrbrennung mit Kupferoxyd feilen 
zu konnen. Beides ist nicht zu billigen, und das Weichmechen hat 
vielleicht zur Graphitbildung Anlass gegrben, obgleich K a r s  t e n  be- 
hauptet, weicher Stahl entbalte keinen Graphit. 

Ferner babe ich dreirnal soviel Si gefunden, wie H e n r y  (dass 
im Gussstaltl noch weit mehr enthalten win kann, lehrt eine Analyse 
Abel 's) .  Phosphor giebt H e n r y  gar nicht a n ,  wohl aber Arsen, 
welches gewiss nicht vorhanden ist. Endlich ware zu bernerken, 
dass H e n r y  einen solcben Gehalt an Schwefel erhalten haben will, 
dass dadurch der Stahl gauz unbrnuchbar ware, denn nach K a r s t e n  
ist Sttibeisen mit 0,034 pCt. Schwefel schon irn hochsten Grade roth- 
briiuhig, und 0,Ol pCt. ist die Grenze fiir die Brauchbarkeit des 
Eisens. Sehr viele Eisenanalysen geben , gleich der von H e n r y  , in 
Folge der angewandten Metbode einen vie1 zu hohen Schwefelgebalt. 

GieLt es iiberhaupt Aluminiumstahl? Schon F a r a d a y  hat Stahl 
mit Kohle cernentirt, und das so entstandene dunkelgrane blattrige 
Produlit (Roheisen) mit reiner Thouerde heftig gegluht. E r  erhiclt 
eine weisse feinkarnige sehr spriide Masse, die bei der Analyee 3,4 
pCt. Aluminium crgab, und welche, zu 6-12 pCt. mit gutem Stahl 
geschmolzen, diesem die vortreff lichen Eigenschaften des Wootz mil- 
theilte. 

Die Reduktion der Tbonerde wBre onter diesen Urnsthden sehr 
nuffallig, die Versuche verdienen aber wiederholt zu werden, mich 
unter direkter Anwendung von Aluminium, welches F a r a d  a y  nicbt, 
zu Gebote stand. Ich brauche nicht zu sagen, dass man mehrfach 
Aluminiumstahl darzustellen gesucht hat, aber alle Proben, die, mir 
ale solcher zugekommen sind, gaben niemals die Gegenwart des Ala- 
miniums zu erkennen. -____. 

134. H. Topeoe: Ueber die Hydrate der Platinsaure und das 
platinsaure Barium. 

(Aus Tidaskrift for Physik og Chemie VIL, 321, 186s; eingegangen am 4. Mai, 
verlesen iu  der Sitzung von IIrn. Wiehelhaus . )  

Bekcnntlich hat D o e b e r e i n e r  (Pogg. 28. 181) ein Hydrat des 
Platintioxyds durch Zersetzung des Platinoxyd-Natrons mittelst, Essig- 
saure dargestellt, ohne indessen die Zusammensetzung dieses ,,in Es- 
sigsaure fast unloslichen Hydrats' zu untersucben. 
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Splter  hat W i t  t s t e i n  (Biichner’s Repertor. 24. 45) die Methode 
der Darstellung etwas geandert, indem er  das Ilyydrat aus einer Lii- 
sung des ealpetersauren Ylatinbioxyds durch Digestion mit kohlen- 
saurem Kalk ausfallt. Das hierdurch erhaltene Hydrat hat nach 
W i t t s t e i n ’ s  Analyse die Formel P t 0 2 + 2 H , 0 ,  und lasst sich ohne 
Zersetzring auf 1000 erhitzen. 

In  spaterer Zeit hat endlich F r e m y  die Darstellung des Hpdrat: 
dadurch vereinfacht, dass er Platinchlorid langere Zeit hindurch mit 
einem grossen Ueberschuss von Natronlosung kocht und dartruf durch 
Zusatz von Essigsanre das Platirisaurehydrtrt ausfallt. 

Da bdessen das nach diesen Methoden dargestellte Hydrst von 
sebr verschiedenern Aussehen ist, schien es mir wnhrscheinlicb, dass 
die Produkte nicht dieselbe Zusammensetxung hatten; ich babe dess- 
halb die friiher nicht analysirten Verbindungen, welche nach D o e  be-  
r e i n e r ’ s  und nach F r e m y ’ s  Verfahren erlialten werden, einer na- 
heren Untersuchung unterworfen. 

D o e  b e r e i n  e r ’ s  P l a  t i  n hy d r a t .  Platinchlorid w i d e  mit eitiem 
Ueberschusse son kohiensaurem Natron zur Trockne eingedampft; die 
riickstsndige braungelbe Masse wnrde in Wasser aiifgeschlrmmt und 
mit Essigsaure digerirt. Hierdurch scheidet sich d:is Hydrat als ein 
voluminiiser , braungelber flockiger Bodensatz a m ,  welcher sich sehr 
langsam zu Boden setzt und beim Answaschen haufig durch die Poren 
des Filters geht und das Waschwasser milchig ntatht. Nach Aus- 
waschen mit kochendem Wasser und Trocknen iiber Chlorcalcium 
zeigt es sich als ein rostbraunes, dichtes Pulver, welches sich leicht 
und vollstandig in Natron und verdiinnter Salz-, Salpeter- und Schwe- 
felsiure last, aber in Essigsaure fast unlijslich ist. Eine Analyse zeigte, 
dass es 73,8 pCt. enthielt und demnach mit dem von W i t t s t e i n  un- 
tersuchten Hydrate Pt0,+2 H, 0 identisch ist. 

F r e  m y ’ s  P l a t i n s l u r e h y d r a  t ,  dargestellt durch Kochen ciner 
Mischung von Platinchlorid mit BberschGssigem Natron und nachlieri- 
gem Uebersattigen Init Essigsanre, wird trls ein w ei  s s e s , flockiges 
und voluminoses Pulver aasgeschieden. Anfangs setzt es sich sehr 
schnell zu Boden, aber nach einigen Decantationen wird die Flussig- 
keit milchig und das Pulver setzt sich erst vollstandig nach mehrtag- 
lichem Stehen. Nachdem es an der Luft .getrocknet ist, erhalt es 
eine gelblich-weisse Farbe. Es ist in Natron und verdiinnten Siiureri 
leicht loslich ; selbst von Essigsaure wird es ohne Schwierigkeit auf- 
genommen. Durch Erhitzen auf looo erhalt es eine rostbraune Farbe, 
indem es Wasser verliert. 

Zwei Analysen des iiber Chlorcalcium getrockneten Pulvers er- 
gaben folgende Resultate: Verlust beim Erhitzen auf 1000 11,4 pCt. 
und 12,7 pCt; Platin 65,7 und 64,9 pCt., welchee fiir das bei 100° 
getrocknate Pulver berechnet, respective 74,l und 44,5 pCt. betriigt. 



Die Formel der Verbindung ist dernnach PtO,  + 4H2 0, welche 
64,49 pCt. Platin erfordert; bei 10Oo getrocknet verliert sie zwei Mole- 
cule Wasser und hat die Zusammensetzung der zwei obigen Hydrate. 

P l a t i n . s . a u r e s  B a r i u m .  B e r z e l i u s  giebt an, dass beim Ueber- 
sattigen cine Losung von Platinchlorid mit Barytwasser platinsaures 
Barium sich ausscheidet als ein bellgelbes PuIver, das sich beim Gliihen 
in ein Gemenge von Platin und Raryt verwandelt. 

Weun Barytwasser zu einer Platinchloridlosung gesetzt wird, halt 
sich die Fliissigkeit in der Kiilte rollstandig klar, aber bei Erwarmung 
scheiden sich verschieden-farbige, flockige oder krystallinische Bodenfalle 
aus, deren verschiedene Zusarnmensetzung auf der Menge des Baryts 
beruht, wahrend ihr verschiedenes Bedsere  bei gleicher Zrisammen- 
setaung von der Concentration der Fliissigkeit abhangt. 

Setzt man das Barytwasser in sehr grofsem Ueberschusse zu, 
so dass die Fliissigkeit selbst nach Erhitzung zum Sieden stark alka- 
lisch reagirt, erhalt man h m e r  eine und dieszlbe krystallinische 
Verbilldung, welche indessen in einer sehr verdiinnten Losung sich 
erst nach llrigerem Sieden und Umschiitteln als ein gelblicli weisser, 
volummiiser Bodensatz ausscheidet , welcher aus seidenglanzenden 
Schuppen besteht. In concentrirten Losungen ist dagegen der Boden- 
fall strohgelb, sehr dicbt und besteht atis mikroskopischeii feder- und 
stemforrnig gruppirten Krystallen. 

Wenn das Barytwasser .in solcher hlenge angewandt wird, dass 
die Fliissigkeit zwar in der Kalte alkalisch reagirt, aber nach Er- 
hitzung zum Sieden neutral oder sauer wird, erhalt man rothlich gelbe, 
flockige unkrystallinische Rodenfalle ron sehr verschiedener Zusarnmen- 
setzimg. 

Die krystallinische Verbindung, welchc bei Anwendung eines 
grossen Ueberschusses von Baryt hervorgebracht wird, ist in Wasser, 
Baryt und Natron aufserordentlich schwer loslich; sie lost sich dagegen 
leicht in verdiinnten Sauren rnit Ausnahme von Essigsiiure, welche 
in  der Kalte keine Einwirkung ausiibt, wahrend sie beim Erhitzen 
die Verbindung unter Ausscheidung von Platinsaurehydrat zerlegt. 
Reim Erhitzen auf 1000 halt sie sich unverandert, wogegen sie bei 
300--400° unt.er Wasserverlust schwarzbrauu gefarbt wird. Die 
hierdurch erhaltene Verbindung ist nunmehr in verdiinnter Salpeter- 
saure unloslich geworden. In der Warme giebt sie mit Salzsaure eine 
Liisung, deren hellgelbe Farbe darauf deutet, dass die Plstinsaure nicht 
zu Platinnionoxyd reducirt worden. ist. Selbst schwacher Gliihbitze 
ausgeRetzt ist die Verbindung in Salzsaure vollstandig lijslich. 

Die Analyse der urspriiglichen Verbindung giebt die Forrnel BaPt  0, 
+ 4 H, 0 an, welche 43,44 pCt. Platin und 33,67 pCt. Baryt erfordert, 
wahrend die gefundenen Zahlen fiir Platin zwischen 42,88 und 43,25 
und fur Baryt zmiscben 32,43 und 33,lO schwankten. Beim Erhitzen 
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bis circa 300° verlor sie circa 10 pct .  Wasser; die hierdurch hervor- 
gehrachte Verbindung ist demnach B a P t 0 3  + H,O. 

Die Verbindungen, welcht, bei unzureichender Rarytmenge gebildet 
werden, enthalten eine griissere Anzahl Platin- als Bariumatome und 
scheinen Gemenge von Platinsaurehydrat mit platinsaurem Barium in 
verschiedenen Verhaltnissen zu sein. 

ich werde bier n u r  cines Bodenfalles erwahuen, dessen Analyse 
zur Formel i P t O ,  . 3 R a O +  13H20 fijhrt - einer Formel, welche 
als 3 ( R a P t O ,  + 3 H , 0 )  + ( P t O ,  +4HzO)  aufgefasst werden muss. 
Das fiber Clilorcalcium getrocknete Pulrer verlor namlich beim Er- 
hitzen a d  100" 2 4 3  pCt. Wasser. Nimmt man a n ,  dass ein Viertel 
d r r  ganzen Platinmenge (12,25 pCt.) als Platins5ure mit 4 Mol. Was- 
ser zugegen ist, so entspricht die Wasserrnmge, welchc dieses Hydrat 
hei looo verlieren soll, 2,33 pCt., einer Zahl, welche sehr gut mit der 
direkt gefundenen iibereinstimmt. 

Bemerkenswerth ist es indesaen, dass das Salz R a P t O ,  + 3 H, 0 
welches niernals i n  freiem Zustande tieohachtct worden ist, in dieser 
Verbindung rorkommt. Das Verhgltniss dieser Verbindung deutet an, 
daw die verschiedenen Bodensatze, welche durch unzureichenden Raryt- 
znsatz ausgeschieden werden , wohl alle lose Verbindungen yon platin- 
sanrem Barium R a P t O ,  mit Platinsaurehydrat PtO, + 4 H , O  sind. 

Kopenhagen, den lsten Mai 1870. 

135. E. Klimenko: Ueber die Einwirkung des Phosphorcblorids suf 
die Pyrotraubensaure. 

(Eingegangen am .5. Mai, verlesen in  der Sitznng von Hrn. W i c b e l h a u s . )  

Beziiglich der Natur der Pyrotraubensaure existiren, wie bekanut, 
verschiedene Ansichten. Einige betrachten sie als Oxyacrylsaure (KO 1 b e , 
W i s l i c e n u s ) ,  andere als das Homologe der Olyoxylsanre ( F i n c k ,  
D e b u a ) .  K e k u l e  setzt eine sehr nahe Beziehung der Pyrotrauben- 
saure zur Propionsaure voraus, wahrend W i c h e l h a u s  sie als ein 
Aceton arisieht, in welchem die Methylgruppe durch Oxydation in Car- 
boxyl verwandelt ist. 

E k e  solche Verschiedenheit in der Betrachtung liefert den Be- 
weis, wie unzureichend noch unsere Kenntnisse in Betreff dieser 
Saure sind. 

Ich ging daher gern auf den Vorschlag des Hrn. Prof. S o c o l o f f  
ein, die Pyrotraubensaure einer experimentalen Untersuchung zu unter- 
werfen und begann damit, dass ich Phosphorchlorid auf die genannte 
Saure einwirken liess. 

Ein Theil der durch mehrere fractionirte Destillationen erhaltenen 
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