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Correspondenzen. 
14. C3. Fr iede l ,  aus Paris am 10. Yai. 

In der Sitzung der Akadeinie vorn 23. April berichteten die 
HHrn. C a h o u r s  und G a l  iiber n e w  Platinderivate. yon Phosphor- 
basen. Die Darsteller gingerr von der Voraussetzung :ins Init Trilthyl- 
phosphin eine sauerstoff haltige Base zu gewinnen , iuialog derjenigen 
die Hr. L i e b r e i c h  dargestellt hat, durcli Oxydation von Cholin, 
(Neurin) und durch Einwirkung von Monochlores~igs3iii1.e s u f  Trimethyl- 
arnin. Als sie auf dem Wasserbad.de eiii Grmenge von Triaethyl- 
phosphin und Chloressigsiiure - d a m  auch dieselbe Base mit Chlor- 
essigaether einwirken liessan , aaheii sie es zu einer krystallinischen 
Masse erstarren. Fiigt man dem Produt t ,  dlrs mit Mouochloressig- 
aether erhalten, Platinchlorid hinzu , so erhslt man schiine, orangen- 
gelbe Schuppen, die in Wasser wenig liiulich, in  Alkohol und Aetlier 
fast unloslicb sind, und die man leicht reinigrn kanii. Das Produkt 
bildet sich drirch Addition YOII Monochloressigaether niit Triaettiyl- 
phoaphio. 

Das Produkt, das mit freier Siiure gebildet ist,  giebt eiri Plntin- 
sdz ,  das in feinen orsngegelben Nadeln krystallisirt; aber wenn nian 
die Flussigkeit besonders bei Gegenwlrrt eines Ueberschusses von Tri- 
aethylphosyhin kochen ICsst2 entstebt ein gelbes, sehr bestaiidiges Pro- 
dukt, welehes man auch durch Einwirkung yon Triaethylphosphin auf 
Platinchlorid erhalten kann. Die Zusammensetzung dieses Kiirpers 
entspricht der Formel (P(C, H,),)'PtCIa; es ist analog dem grijnen 
Mqnuesalz ( S H 3 ) 2  PtCI'. 

Es bildet schone bernsteingelbe durchsichtige Prismen, welche dem 
klinorhombischen System angetiiiren. Der Winkel des Prismas ist 
92O 30: und die Grundflhhe macht rnit den Seitenfliichen des Prismas 
Winkel von 112O 30'. 

Lasat man eine AuflGsung von der beschriebenen Verbindung 
in absolutem Alkohol auf Brorrrkalium, Jodkalium , Ealinnisulfhydrat 
oder essigsaurern Ralium in alkotiolischer Liisung einnirkeri, so ent- 
stehen die gechlorten resp. gebromteu Verbindungen u. s. w., die alle 
krystallinisch sind. 

Cfleictizeitig init dem gelben Eiirper bildet sieh eiii anderer 
von derseiberr Zusanimensetzuiig, der weiss und in Aether unliislich 
ist. Er  elitstetit durch die Eiiiwirkung von Triaethylphosphin auf den 
gelben Kdrper. Beide abJorbiren ein Moleciil Brom oder Jod und 
verbindeli sieh rnit Ammoniak und den Aminen, indem sie scbone 
krystalliniache Kiirprr lilden. 
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Hr. H. St .  C l a i r e  D e v i l l e  legt eine Notiz von Hrn. D i t t e  
iiber die Verbrennungswiirme des Jods vor. Der Verfasser hat 
zuerst die Quantitat Jodsaureanhydrid bevtimmt, die nothwendig 
ist, um ein gegebenes Gewicht rothea Phosphors vollstandig zu 
Phosphorskire umzusetzen. Dabei hat er die Quantitat der Warme 
beobachtet, die durch die Einwirkung einer bekannten Menge Jodglure 
auf ein cbenfalls bekenntes Uewicht Phosphor frei wird. Da die durch 
die Bildung der Phosphorsfiure entwickelte Warme bekannt , sowie 
auch diejenige, welche geloste Jodsiiure abgiebt, wenn sie wasserfrei 
wird, so braucht man nur diese beiden Wiirmemeugen 17011 der ge- 
messeneri abzuziehen, urn die Zersetzungswiirme der Jodsiiiure zu er- 
halten, oder was auf dasselbe herauskommt, die Verbrmnungswarme 
des Jods durch Sauerstoff. Er hat so gefunden, dass diese lerztere 
110 Cal. betragt auf ein Gramm Jod. Die Liisungswarrne des Anhy- 
r ids  betragt - 5,7 Cal. auf ein Grarnrn, und die der Saure -12J Cal., 
wobei als Endpunkt eine Losung mit 5 Procent wasserfreier Sdure 
angeuommen wurde , deren Verdunnung keine merkliche Warme- 
erscheinuug mehr hervorruft. 

Wenn man die Contractionswiirme der wasserhaltigen Saure be- 
rechnet mit Hulfe der Dichtigkeiten der Liisungen, des Ausdehnunge- 
coefficienten und der specifischen Warme, so findct man 6,45 Cal. per 
Gramm. 

Man kann daraus die Verbindungswarme dee Jodsanre-Anhydrids 
mit Wasser ableiten, die 0,6 Cal. per (framm betriigt. 

Herr B e r  t h e l o  t hat Warmeuntersuchungen iiber die verschie- 
denen ZustInde des Schwefels angestellt. Er bat specie11 den unlos- 
lichen Schwefel stodirt, der sich bildet, wenn das Licht auf eine 
Losung dieses Karpers in Schwefelkohlenstoff wirkt. E r  hat sich die 
Frage gestellt, ob diese Umbildung stat.tfindet niit Warme- Absorption 
oder Freiwerden. Urn die.se Frage zii entsclieiden, hat er  suniichst 
die Ltiwngswarrne des octacdrischen Schwefels bestimmt , und gleicb 
-12,s Cal. per Gramrn gefunden. 

Was die Umbildung des octaGdrischen Schwefels in den unlosli- 
chen unbetrifft, so hat er die umgekehrte Erscheinung zur hlessung ge- 
wlhlt, die leicht bei gewiihnlicher Ternperatur durch Einwirkung von 
Schwefelwasserstoff liisnng her\,orzubririgen ist. Diese Wirkung ist ge- 
niigend schnell, rornehmlich wenn die Schwefelwasverstoff'losung rnit 
einem Zehntel Alkohol versetzt ist, damit der Schwefel leichter befeuchtet 
w i d .  PGr derr unliisPichen Schwefel BUS Schwefelblumen ist so eine 
Verwandlungswiirrne yon 2,7 Cal. per G r a n m  gegen 180 50' grhnden 
worden. Bemerkenmerth ist dabei, dass der lijsliche Schwefel, der 
dso erhalteu. wird, nicbt idmtisch dem octagdrischen ist. Seine Lo- 
sungswiirme ist --15,4 Cal. per Oralrim und also hiiber aia die des 
octa6dr;sc.h~ Schwef!4s. Es ist dernnach Schwefi?) in einem neuen 
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Zustande. Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigt er noch das schlauch- 
artige Aussehen des unloslichen Schwefels, aber allmalig bedecken sich 
die Schlauche mit Krystallen und darauf wird die Losungswarme die- 
jenige des octacdrischen Schwefels. Der Verfasser bezeichnet den Kor- 
per in diesem Zustande als loslichen amorphen Schwefel. 10 Schwefel- 
kohlenstoff gelost scheidet er  sich nicht anders als unter der OctaFdri- 
schen Form aus. Die Umanderung dee loslichen aniorphen Schwefels in 
octaedrisclien entspricht einer Absorptionswarme von -2,6 Cat. ist also 
ebenso gross mit umgekehrten Vorzeichen, wie die bei der Urnbildung 
des unloslichen Schwefels in amorphen loelicben, entwickelte Warme. 
Daraus folgt, dass die Umbildung des unlBslichen Schwefels zum octn- 
edrischen Schwefel bis 18O,5 einer Warmeerscheinung gleich Null en(- 
spricht. 

Es geht ferner daraus hervor, dass die Umbildung des octasdri- 
schen Schwefels in unloslichen Schwefel unter Mitwirkung des Sonnen- 
lichtes von einer Warmeentwickeluug begleitet ist; das Licht spielt 
also einfach die Roue eioes Erregurrgsmittels, bewirkt aber nirht 
eigentlich die Wmbildungsarbeit. 

S i t z u n g  v o m  2. Mai .  
Hr. L e c o q  d e  B o i s b a u d r a n  setzt seine Untersuchuogen ubrr 

die Licht-Spectren fort. Er vergleicht dies Ma1 die Spcctren des Chlor-, 
Brom- und Jodbariums. Die beiden ersten weisen die vollstaiidigste 
Analogie auf und zeigen jedes sechs Linien, die sich in drei Gruppen 
theilen, welche fiir jedes Spectrum denselben Punkt der Spektralskala 
als Mittelpunkt haben. 

Die Linien des Jodiirs sind schwerer zu erhalten und von 
denen des Bariums zu trennen; sie scheinen auch denen des Chloriirs 
und Bromiirs zu entsprechen. 

Hr. Mor  r e n  theilt einige Beobachtungen uber die Brennbarkeit 
des Diamants mit. Die Diamanten, im gewohnlichen Leuchtgase erhitzt, 
bedecken sich mit einem anhaftenden schwarzeri Niederschlage, ahnlich 
der Gasretortenkohle. Beim Abreiben ging nur eiii Theil davon ab. 
Die Diamanten hatten ibr Gewicht vermehrt. Man konnte ihnen ihr 
Gewicht und ihren Glanz wiedergeben, wenn inan sie vorsichtig hi 
der Luft auf einem Platinblech bis zur Rothgluth erhitzte. Wendet 
man reines Wasserstoffgas statt des Leuchtgases an, so kann man die 
Temperatur bis zur Weissgluth und fast zum Schmelzen des Platins 
bringen, ohne dass der Glanz des Diamanten sich im Geringsten andert. 

In Kohlensaure wird der Diamant durch den von der Zersctzung 
des Gases herstammenden Sauerstoff angegriffen. 

Dc>- Dirrmant brennt lekht  in der Luft auf eioem Platinblech, 
wena ti' $3 dasselbe mit der Lothrohrtlamme bis zum Rothgliihen er- 
hitzt. D. Riickstand der  unvollstandigen Verbrennung ist immer weiss 
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und glesig. Es i d t  

wahrscheinlich, dass die widereprechenden , von anderen Gelehrten 
gemachten Angaben dalter riihren, dass dirse Kohlenunterlagen aoge- 
wandt habeo, welche bei der Calcination Kohlenwasserstoff entwickelten. 

Hr. D e b r a y  macht eine Mittheilung iiber die Lijstichkeit in 
den Quecksilberoxydsalzen des Chlor-, Brom- und Jodsilbers und des 
Q,uecksilberchloriirs , welche mit ihren charakteristisch krystallinischen 
Formen durcb Abkuhlung der Losungen erhalten werden kiinnen. Das 
Silbernitrnt lijst gleichfalls eine kleine Quantitat Chlorsilber, ohne 
daee sich eine Verbindung bildet. Queck~ilberchloriir ist auch 16s- 
lich in dem ealpetersauren Quecksilberoxydul, doch weniger als i n  
dem Oxydsdz. 

Hr. W e i l  zeigt ein neues Verfahren, Kupfer rolumetrisch zu be- 
stimmen, a n ,  das darauf sich griindet, dass bei Gegenwart von 
freier Salzstiure und beim Kochen die geringstr Spur v o ~ i  Kupferchlorid, 
die man der Losung zufiigt, eine gelbgrune, sehr deutliche Fiirbung 
hervorruft. Zinnchlorur verwandelt bei dieser Teniperatar die Kupfer- 
oxydsalze mornentan in farblose Oxydulsalze. Der Ueberschuss von 
Zinnchlorid kann leicht erkanot werden rnit Hiilfe einer Losung von 
Quecksilberchlorid, die sogleieh einen weissen Niederschlag von Calo- 
mel hervorruft. I m  Falle die zu titrirende Substanz Eisen einschliesst, 
zeigt die Menge der angewandtsri Zinnlijsung die Sumtne des Eisens 
und Kupfers an Man muss dann das Eisen in Schwefelsaureliisung 
rnit iibermangansaurem Rali titriren. 

Hr. BBcharnp theilt Beobachtuiigeii iiber die Gahrung verschie- 
dener zweibasischer Sauren rnit. Hernsteinsiiiire bei Gegenwart von 
Mikrozyma (?)-Kreide und etwas Fleisch liefert Kohlensiiure ohne 
eine Spur Wasserstoff und Propionsaure ohne eine andere Saure. 
Uuter denselbeti Umstanden gab Aepfelaaure Alcohol, Essigsaure, 
Ruttersiiure und Propioiisaure rnit Entwickelung von Wasserstoff. Oxal- 
saurer Kalk liefert Ameisensaure. Pyroweinsaure giebt - n u r  Kohlen- 
saure und Methylhydriir. 

Hr. B d c h a m p  macht auch Angaben iiber die Pyroweinsaure. 
Dieser K8i:per wird rcichlich (20 pCt. der angewandten Weinsiiure) 
ertialten , wenn man Weinsaure in einer Schale erliitzt, bis saure 
Dgnipfe auftreten und sie dann noch gcwhrnolzen niit einrm gleicheti 
Gewicht pulvclrisirten w a r n i ~ n  Bimsteins rnengt. Dieses Gemcmge wird 
pulverisirt und auf dem Sandbade in einer Retorte erhitzt. Das destil- 
lirte Produkt wird mit einern gleichen Volumen Wasser verdunnt, zur 
Eiitfernung brenzlichen Oels filtrirt, dunn auf dem Wasserbade abge- 
dampft und zwei bis drei Ma1 :itis 90procentigem Alkohol krystallisirt. 

Er scbwiirzt eich nicht und blabt sieh nicht auf. 



C h e m i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  S i t z u n g  v o m  6. Mai. 
Hr. S c h t t z e n b e r g e r  kommt auf die Verbindungen yon Kohlen- 

oxyd und Platinchlorid zuriick, die er friiher beschrieben hat. Mr hat 
Platinschwamm auf 250° im Oelbade erhitzt, daraber Chlor streichen 
lassen und wenn dieses nicht mehr absorbirt wurde, ein Gemenge 
von Kohlenoxyd und Kohlensiiure zugefiihrt, wie man dasselbe durch 
Zersetzung der Oxaleailre mit Schwefelsaure erhalt. Er hat so ein 
Sublimat von Krystallen erhalten, deren Formel C, O,PtC1, war und 
die bei 135O echmolzen. Wenn man reines Kohlenoxyd anweridet, 
bildet sich kein Sublimat und das im Rohr zuriickbleibende Yrodukt 
bat die Formel CO P t  C1, und schrnilzt erst bei 185O. In diese zweite 
Verbindung geht das bei 135O schmelzende Produkt iiber, wenn man 
BB anf 250° erhitzt. Im Laufe eeiner Untersuchungen hat der Verhsser 
eine krystallisirte Verbindung von Alkobol und Platinchlorid Pt Cl,, 
2CSH, 0 beobachtct, die sich beim Abdanipfen im Vacuum ausscheidet. 

Die HH. S c h i i t z e n b e r g e r  urid F o n t a i n e  haben die Zer- 
setzung von gebromten Aethylenbromid dureh alkoholisches Kali stu- 
dirt. Wenn man das Bromid i n  heisse Kalilosung giesst, so erhalt 
man ein Gemenge vou zweifacb gebromten Aethylen, bromirten Ace- 
tylen und Acetylen. Wenn man die kalte Kaliliisung in das Bromid 
giesst, so bildet sich nur zweifach gebronites Aethylen. Wird Kali 
unter Erhitzeri zugefiigt, 80 erhalt mail n u r  bromirtes Acetylen, und 
endlich beim Arbeiten i n  geschlossenen Gefassen, mit Ueberschnss 
von Kali bildet sich nur Acetylen. 

Die HH. S c h i i t z e n b e r g e r  und P r u d e n t  haben Acetylen in 
essigssuree Chlor geleitet, das Gemenge mit Wasser gef5llt und eine 
olige Fliivsigkeit erhalten, die im Vacuum bri ldOo siedet und sogar 
tinter gewiihnlichem Druck destillirbar ist. 

C, H,, 2 C, H, O2 C1. 
Die Darstellung gelingt nicht immer und die Veifasser haben die Re- 
dingung der Bildung noch nicht recht feststellen konnen. 

Die I1H. d e  C l e r m o n t  und F o n t a i n e  haben versucht, Phos- 
gan auf Octylhydriir einwirken zu lassen, aber bis zu 180" keine Reac- 
tion beobachten kBnnen. 

Die HH. O i r a r d  und P o u l a i n  machen Mittheilungen iiber die 
Legirung von Eisen mit Natrium und Kalium, die man erhalt. wenn 
die Dampfe der Jetzteren Elemente in gescbmolzenes Gusseisen ge- 
ieitet werden. Sie sehen in dieseni Process ein Mittel, reines Eisen 
zu erhalten. 

Die HH. F r i e d e l  und S i l v a  haben versucht, Propylenbroniid 
durch die Einwirkung ron Quecksilberchloi id beim Koclieu in  Cblorid 
zu verwandeln und drbei ein Propylencbiorbroniid erhalten, das nach 
anhaltendem Kochen iiber Querksilberchlorid beinahe rein ist. Das- 
selbe eiedct bei 119- 120°, und ist nicht etwa ein Gernenge von 

Dieselbe enthiilt 
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Propylenbromid und Chlorid; denn slkoholisches Kali verwandelt es 
in C, H5 CI, dns bei 95-30' siedet und ein bei 170' siedendes gechlortes 
Bromid giebt. Es bildet sicb kein gebromtee Propylen; auch liisst sich 
ein Gemenge von Propylenchlorid ond Brornid leicht durch Destilla- 
tian trennen. Das erhaltene Chlorbromid ist isomer mit dem von 
R e  b o u 1 beschriebenen , welches sehr wahrscheinlich dem Jodchlor- 
propylen von Hrn. O p p e n h e i m  entspricht. Auf Aethylenbromid wirkt 
Quecksilbsrchlorid erst bei hiiherer Temperatur und dann, wie es 
scheint, lollstandig. Es ist rniiglich, dass der Unterschkd ron der 
Verschiedenheit der Stellung der beiden Bromatorne im Yropylen- 
bron~id herriihrt. Die Autoreu brschaftigten efch weiter mit dieser Frage. 

Wr. Ma u m e n B sagt, dass man eine Zuckerlijsung mit eineni dem 
Zucker gleichen Gewicht von Silbernitrat erhitzen, ja sogar das Ge- 
menge bei 140" trocknen kiinne, ohrie dass Reduction von Silloer siatt- 
fdnde. Ntlch dieser Bebandlung ist der Zucker optisch inactiv. Er - 
fiigt hinzu, dass inactiver Zucker in betriichtlicher 
lassen enthalteii sei. Derselbe reagirt nicht ruf 
Losung. _____ 

Menge in den Me- 
die F e h l i n g ' s c h e  

144. R. aeretl, &us London am 14. l a i .  
I n  der jiingsten Sitzuog der Chemischen Gesellschaft wurden die 

folgenden Arbeiten mitgetheilt: 
V J .  B r o w n ,  ,,Ueber Darnpfdichtebestiinmungen'. Der Aufsatz ist 

eine historivche und kritische Uebersicht tier verschiedenen Methoden, 
die fiir obige Restirnmungrn i i i  Aiiwendung sind. 

Der Verfasser giebt diesen 
Narnen einem in  den Restormcl-Eisenmineii in Cornwall vorkommen- 
den Mineral, welches jusserlich bedeutendr Aehrilichkeit mit dem 
chirirsischen Agalmatolit besitzt , durch seine cheniischen Charaktere 
aber von demselberi sich unterscheidet. I1:s hat das spec Gewicht 
von 2 3 8 ,  die Harte 2 ,  iind das Mittel vnn G Analysen ergab als 
dessen Zusammensetzung in  100: 

A .  H. C h u r c h ,  ,,Ueber Restormelit'. 

H, 0 -- 11,G8 
SiO,  -45,22 Mg 0- 0,85 
Fe, 0, - 1,11 R, 0 -- 2,3@ 

A12 03 -335,IO 

Na, 0 --4,12 
Diese Zahlen fiihren zur Formel des Kaolins, A l ,  O,, 2Si02+2aq, 
wenn man sich eine theilweise Ersetaung des Wasserstoffs durch 
Kaliuni ader R'atrium denkt, und ebenso des Alurniniums durch 
Eisen. Die zur Analyse verwendeten Situcke waren von uerschiede- 
nen Spezimen genommen. Restormelit ist gleichforrnig in Textur und 
Farbe, ein blass-griinliches Grau; Strich ist weiss, Glanz ist fettig. 


