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Wie es scheint, ist der Kiirper in  diesen Versuchen nicbt voll- 
komrnen in Dampfzustand iibergefiihrt gewesen, und es erklaren sich 
daraus die Zahlen, welche, besonders dann, wenn etwas vie1 Substanz 
angewendet war ,  weitaus zu niedrig sind. Trotzdem scheint es mir 
bewiesen zu sein, dass der Kiirper nicht rn on o m o  1 e k u 1 a r , sondern 
p o l y m o l e k u l a d ,  und sehr wahrscheinlich d i m o l e k u l a r ,  ist. Um 
dies sicher festzustellen, werde ich noch eine Darnpfdichtebestimmung 
nach der Dumas 'schen Methode ausfubren, namentlich aber die 
Zersetzungsprodukte des Kiirpers studiren. 

Correspondenzen. 
139. C. W. Bloms trand, aus Lund a m  14. Marz. 

Die D o p p e l s a l z e  d e r  s c h w e f l i g e n  S a u r e  waren bis jetzt 
bei weitern nicht so vollstandig bekannt, wie es schon der nahe 
liegende Vergleich mit der Kohlensaure, welcher bei den ersten Versuchen 
dariiber hauptsachlich beabsichtigt wurde, wunschenswerth machte. 
Aber auch ein anderer Urnstand musste zum naheren Studium dieser 
Verbindungen einladen. Wie ich friiher hervorgehoben habe (z. B. 
Chemie der Jetztzeit S.  355) steht die schweflige Saure als unge- 
sattigte Verbindung auf ganz derselben Linie, wie die niedere Saure 
des Stickstoffs, die salpetrige Saure. Es liess sich annehmen, dass 
die Analogie mit dieser Saure in Bezug auf die Fiihigkeit, Doppelsalze 
eigenthumlicher Art  zu bilden sich in mehreren Fallen, als den schon 
bisher hekannten nachweisen lassen miichte. 

Von E. B e r g l u n d  liegt nun eine Untersuchung iiber diesen 
Gegenstand , irn hiesigen Laboratorium auf meine Veranlassung aus- 
gefiihrt, vor (,, Bidrag tiu kannedomen om svafvelsyrlighetens dubbelsalter 
och kopplade fiireningar' Lunds univ. Arssknyt 1873). Durch die Be- 
statigung der oben gedachten Annahme erlangt diese Untersuchung 
ihr besonderes Interesse. 

Die neu beschriebenen schwefligsauren Salze werden in der 
Abhandlung in zwei Gruppen, gewohnliche Doppelsalze und gepaarte 
Verbindungen der schwefligen Saure, vertheilt. Zu jener Reihe zahleu 
die Alkalisalze mit Eisen, Zink u. s. w., zu dieser die Verbindungen 
des Kobaltoxydes. 

Voo Doppelsulfiten rnit Monoxyden werden folgende beschrieben : 
Am2 0, S O 2  + FeO,  SO2 + xaq, 
Am2 0, S O z  4- Mn 0, SO2,  
Ama 0, S,02 + C O O ,  SO2 -+ xaq, 
Ama 0, S O a  + 3 (NiO, SOa) + 18ay, 
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Ha 0, SO2 + 3 (ZnO, SOa) + 73: aq, 
Na2 0, SO2 i- 3 (ZnO, SO2) + 79 aq, 
Am2 0, SO2 + Zn 0, SO2, 
N a 2  0, SO2 + 3 (CdO, SOa). 

Es sind sammtlich mehr oder minder deutlich krystallinische 
Fallungen, gewijhnlich durch Uebersattigen eines Salzes des betreBen- 
den Metalles mit Alkalisulfit erhalten. Am hesten krystallisirt das 
Nickelsalz (in griinen Nadeln). Das Kobaltsalz ist rosenroth, uu- 
deutlicher krystallinisch und oxydirt sich an der Luft sebr leicht. 
Bei den leichter zersetzbaren wurden nur relative Analysen ausgefChrl. 

Der Zusammensetzung nach sind also die Salze, wie sogleich in 
die Augen fallt, entweder: 

R2  0, S O 2  + RO, SO2, oder R2 0, SO2 + 3 (RO, SO2),  
oder atomistisch geschrieben : 

-k.o.so.o ” 
R .  0 .  S O .  0 It Ode’ R .  0.  S O .  0 .  R .  0 .  S O .  0 R, 

A. 0 .  S 0 . 0  . R . 0 . S O .  0 11 

also, wie Verf. bemerkt, mit ungerader Zahl des Sulfites von R O  
oder bei atomistischer Auffassung mit R (statt S 0) als mittleres Glied 
des Ganzen. Die einzige Ausnahme von dieser Regel machte ein 
Rabaltsalz Ama 0, S O a  + 2 (Coo, SO2) + 11 H2 0, das sich unter 
besonderen Umstanden bildrt nnd auch durch sehr ahweichetide Eigen- 
schaften - z. B. nicht rosenrothe, sondprn, wie die folgenden Ver- 
bindungen, gelbe Farbe - auszeichnet. 

Von Sesquioxyden wurden nur einige basische Salze erhalten, 
namlich : 

I1 

2 (K2 0, SO2) + F e O ,  SO2 -t Fea 0 3 ,  SO2 und 
K 2  0, SO2 + Cr2 0 3 ,  SO2, 

oder atomistisch etwa: 
K 4 .  04 .  (Soy. 0 4 .  F e  . 0 2  . F e  und 

Ka . 02.  (SO)a. 0 2 .  G O a .  
Ganz anderer Art  und,  wie schon oben erwahnt, unter der Be- 

zeichnung gepaart als besondere Klasse unterschieden , sind endlich 
die Doppelsulfite des Kobaltoxydes oder des 6-atomigen Kobalticums. 
Die eigenthiimliehe Vorliebe dieser Modification des Kobalts (vergl. 
z. B. Ch. d. Jetztzeit S. 280 u. ff.), die ungesattigten Stiekstoffconi- 
plexe N 2  0 3 ,  N H 3 ,  NC, u n d  zwar mit so eigenthiimlicher Festigkeit 
zu binden, dass hierbei, wenigstens was die zwei letzteren betrifft, von 
altersher von zusammengesetzten Radicalen die Rede gewesen ist, 
tritt auch bei der schwefligen Saure sehr augenfallig hervor. Die 
Versuche von G e u  t h e  r ,  wonach Kobaltoxyd theilweise Alkali aus 
den alkalischen Sulfiten verdrangt, bewiesen allerdings die grosse Ver- 
wandtschaft dieses Oxydes zu der schwefligen Saure; die volle Be- 
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deutung dieser Art voii Verbindungen liess sich jedoch krineswegs aus 
diesen einzelnsteheuden, ziemlich regellos basischen Salzeii einsehen. 

Die allgemeine Forrnel der fraglichen Salze, die sich am ein- 
fachsten ,,kobaltschwefligsaure Salze" b e n e n ~ e n  lassen, i s t :  

3 (R2  0, S O a )  + Goa 03, 3 S 0 2  
oder atomistisch geschrieben : 

R6 . 0 6  . (S02)6 Co. 

Am2 0, SOa + 2 COO, SO2 + Co2 03, 3 S 0 2  oder 
Am2 G o .  O6 ( S 0 2 ) 6  C o  + 14 aq. 

Der  Ausgangspunkt ist das Ammoniurrikobaltosumsalz : 

Das Salz entsteht, wenn die ammoniakalische, an der Luft branri- 
gefarbte Lasung eines Kobaltsalzes (z. EL Chlorid oder Acetat) rnit 
schwefligw Same gesattigt wird. Das  Salz scheidet sich schon wlhrend 
der Einleitung des Gases als undeutlich krystallinische , gelbliclie 
Fallung ab. Das Gelingen des Versuches beruht in  hoheni (;rade 
auf dem richtigen Abpassen des Oxydationsgradrs der Losung. 

Bei langer fortgesetzter Oxydation, wie es schien, wurde aus der 
Mutterlauge ein ammoniumreicheres Salz erhalten; 

Am4 C o .  0 6 .  (s02)6 Go + 8 aq. 
Es bildet kleine, scharf ausgebildete rhombische Krystalle von 

brauner Farbe. Es ist, wie das vorige, kaum in Wasser, bei f&er 
Vertheilung leicht in Sauren laslich. 

Aus der Losung des ursprunglichen Sakes  in verdunnter Salzsiiure 
oder Salpetersaure lassen sich andere Salze der combinirten Siiure 
erhalten durch Zusatz von freiem Alkali, Acetat, Nitrat u. s. w. Sie 
bilden meistens ganz amorphe, voluminiise , in Wasser unlosliche, 
rothlich gelbe Fallungen. Untersucht wurden: 

K4 Co . O6 . (S02)6  Go 
B a 3 .  O6 . (502)6  Go 
Ca3 .06  . (S02)S Go 

Bia . 0 6  . (SO2)6 Co 
Ag4 G o .  O6 . (S02)6.  Co 
Ag6 . O6 . (SOa)6 . Go. 

C O ~  . 0 6  . (502)6 Co 

Die Sake enttialten ausserdem Wasser, z. €3. das Barytsalz 12 aq, 
das Kobaltsilbersalz 9 aq. Es ist aber bisher wegen der Keschaffen- 
heit der Salze und der heziehungsweise vie1 geringeren Redeutung des 
Wassers keine besondere Rucksicht darauf genommen und bei ijfters 
relativer Analyse nur Srhwefel und Metaile genauer bestimmt worden. 

Die kobaltschweflige Saure H 6  . O6 . (S02)6 Go, die allerdings 
beim Losen in starkeren Sauren als solche abgeschieden werden muss, 
lasst sich jedenfalls nicht in fester Form erhalten. Das Silbersalz 
giebt z. B. mit HC1 eine gelbbraune Liisung, woraus unter Abgabe 
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von schwefliger Saure nur Oxjdoxydulsalz (kobaltschwefligsaures 
Kobaltoxydul) erhalten werden kann. 

Die vollstandige Ueberfiihrung der schwefligen SHure in Schwefel- 
saure geht besonders bei den ganz unlijslichen Salzen auch mit rau- 
chender Salpetersaure nur schwierig von Statten. 

Wie  aus den Formeln erhellt, sucht B e r g l n n d  die feste 
Bindung dadurch zu erklaren, dass er den Schwefel 6-atomig und 
unmittelbar an Kobalt, wie bei den organischen Sulfonsauren an 
Kohlenstoff, gebunden annimmt. Durch Versuche lasst sich jedoch 
allerdings hier in keiner Weise entscheiden, ob demgemass die 
Formel: 

Co (SO2 . O .  R)6, 
wonach der Schwefel selbst, oder, wie bei den gewohnlicben Amphid- 
salzen, die Formel: 

G o .  (0. S O .  0 .  R)6, 

wonach Sauerstoff den Zusammenhang vermittelt, die unzweifrlhaft 
richtigere sei. Sei aber dem, wie es wolle, den Eigenschaften nach, 
wenn anch nicht im ganzen Baue des Complexes, bieten diese kobalt- 
schwefligsauren Salze ein unverkennbares Analogon zu kobaltsalpetrig- 
sauren, und ebensowohl wie bei diesen (vgl. z. B. 1. C. S. 413) 
durfte wenigstens nicht von zufalligen molekularen Zusammenlage- 
rungen von Gfters drei einfacben Salzen die Rede sein kijnnen. 

VI 

IV 

Durch die U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  V e r b i n d u n g e n  d e s  
K e r y l l i u m s  von A. A t t e r b e r g  in  Upsala (,UndersCkningar ;;fver 
metallen Beryllium fiireningar' Vet. Aks. Handl. Bd. 12) werden 
verschiedene neue Reitriige geliefert zur genaueren Kenntniss dieses 
in vielerlei Hinsicht eigenthiimlichen Metalles , altere Angaben in 
mehreren Punkten berichtigt und auch in Bezug auf Verbindungen, 
die vom Verf. keiner besonderen Untersuchung unterworfen sind, 
wenigstens kurz angeftihrt. Ein vollstandigeres Bild des Metalles, als 
friiher mijglich war ,  wird also dadurch gegeben, wenn auch aller- 
dings die vie1 besprochene Frage uber die wahre Auffassung des 
Berylliums keineswegs dadurch endgultig entschieden wird , vielmehr 
noch unklarer erscheint, a19 sie in letzter Zeit erschienen ist. 

In den einleitcnden Bemerkungen wird zunachst hervorgehobrn, 
dass sich die Reryllerde durch die leichte Entstehung basischer S a k e  
als schwache Base kennzeichnet. Die Zusammensetzung der basischen 
Salze, wovon mehrere in Wasser liislich sind, ist sehr wechselnd. 

Neben den am leichtesten zu erhaltenden und tiberbaupt bestan- 
cligsten 2- basischen , werden auch 3 - hasische, 7 - 8 - basische bis 
13 (14)  basische als besondere Reihen unterschieden. Hauptsach- 
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lich riach Versuchen iiber die Fallbarkeit oder Nichtfallbarkeit mit 
liislichen 2- und 3-basischen Beryllsalzen werden die Sluren in Bezug 
auf ihr Verhalten zum Beryllium in folgende Gruppen vertheilt: 

1) Neutrale, wie auch 2- und 3 -  basische Salze, liislich: H c1, 
NBr, H J, H S Cy, Salpetersaure, Chlorsanre, Ueberchlorsaure, Ameisen- 
urid Essigsaure. 

2) Neutrale und 2 - basische Sake  liislich, 3 - basische (unliislich 
oder) werden durch kaltes Wasser zersetzt: Schwefel-, Selen-, Jod-, 
Oxalsaure, Ferricyanwasserstoffsaure, Wein- und Citronsaure. 

3) Neutrale, 16slich , auch 2 - basische, unliislich: Selenige Saure, 
Bernsteinsaure, Ferrocyan-, Fluor- und Kiesel5uorwasserstoff~aure. 

4) Neutrale Salze, unlBslich und leicht darstellbar: Ueberjod- und 
Phosphorsaure, BenzoEsaure. 

In Bezug auf die rationelle Zusammensetzung der basischen Salze 
hebt Verf. als dabei maassgebend den Umstand hervor, dass die 
Salze bei looo regelmassig eben diejenige Menge von Wasser ent- 
haltrn, welche der Menge des neutralen Salzes und des iiberschiissigen 
Oxydes entspricht, wie z. B. in den 2-, 3- und 8-basischen Sulfaten: 

BeO, SO3 + 2 H2 0 
2 BeO, S O 3  + 3 H2 0 = BeO, SO3, 2 Ha 0 +BeO, HZ 0 
3 BeO, SO3 + 4 H2 0 = BeO, 503, 2 8 2  0 + 2 (BeO, H2 0) 
8 BeO, SO3 + 9 Ha 0 = B e 0 ,  SO3, 2 H2 0 + 7 (BeO, H2 0). 
E s  wird hieraus der Schluss gezogen, dass die basischen Beryl)- 

salze (sowie demgemass andere Bhnlicher Art) als molekulare Ver- 
bindungen des neutralen Salzes und des Hydrates (resp. Oxydes) auf- 
zufassen seien. 

Der speciellen Beschreibung entnehme ich Folgendes : 
In Betreff der freien Beryllerde wird die Angabe S c h a f f g  o t s ch’s, 

dass die Erde beim Gliihen mit Alkalicarbonat Kohlensaure austreibt, 
sls fehlerhaft bezeichnet. Kohlensaure wird nicht abgeschieden. Der 
von S. erhaltenc Gewichtsverlust lasst sich aus Verfliichtigung von 
Natriumcarbonat erklaren. Auch die Angabe I) e bray’s ,  dass die 
Erde sich in schmelzendem Alkali leicht lost, findet Verf., wie friher 
W e e r e n ,  unstatthaft. 

Das Hydrat entspricht bei 100O der Formel B e .  O 2  . H a ,  frisch 
mit Ammoniak gefallt: 3 Be . O2 . Ha + 7 Ha 0, aus Alkaliosung beim 
Kochen abgeschieden: 3 Be . 0 2  . H2 + €12 0. 

Neben dem neutralen Chloride Be C12 + 4 HZ 0 werden die ba- 
sischen Chloride angefuhrt , namlich : 3 Be C12 + 2 Re 0 2  H a ,  Be Cla 
-t 3Be Oa€12, beide jedoch nur in Liisung, jenes in verdinnter, die- 
ses in concentrirter, bestimrnt, und das unlijsliche BeC12 + 12 Be 0 2  H2 

+ 10H2 0, ferner Doppelsalze mit Sn C14, Hg C12 und Au Cl3. 
Von Blutlaugensalz wird Berylliumsalfat nicht gefallt ; aber in 

der Warme setzt sich bald Berlineiblau ab (aus der freigemachten 
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Saure entstanden). Nur bei Zusatz von Ammoniak konnte ein basi- 
sches Ferrocyanid farblos erhalten werden. 

Das neutrale Nitrat zur Analyse brauchhar darzustellen , gelang 
Verf. nicht. Reim Abdampfen entstehen basische Salze. Noch leich- 
ter zersetzt sich das Chlorat (unter Abgabe von Chlor). Das 'Per- 
chlorat mit 4H* 0 liess sich in nadelfijrmigen, deliyuescenten Krystal- 
len erhalten. Das Perjodat 3Be 0, 52 07 + 11 oder 13H2 0 ist fast 
unliislich in reinem Wasser. 

Das Sulfat Be 0 2  SO2 + 4 H 2 0  verliert bei 100" die Halfte 
der ganzen Wassermenge. Die Zusammensetzung der basischen Salze 
ist schon oben erwahnt worden. Von Doppelsalzen werden beschrie- 
ben: das Kalisalz: K? O2S02  + B e O a  SOa + 2H2 0 (wie es friiher 
A w d e j  e w angegeben hat), das Ammoniurnsalz entsprechender Zu- 
sarnmensetzung, das Natriumsalz: 3Be O2 S Oa + 2Na2 O2 S O 2  
+ 1 2 H 2 0 ,  endlich ein saures Kalisalz: BeOa SO2 + K a  O 2  SO2 
+ 2K I3 O2 SO2 + 4 H 2  0. Isomorphe Mischungen mit Sulfaten der 
Magnesiummetalle, wie sie K 1  a t z o  brschrieben ha t ,  konnten wenig- 
s tem nicht mit Kupfer und Eisen erhalten werden (bekanntlich von 
M a r i g n a c  ebensowenig). Beim Mangan blieb das Rrsultat zwei- 
fel haft. 

Das Selenat entspricht der Zusammensetzung nach dem Sulfate. 
(Das interessante krystallographische Verhalten tlieser Salze, jenes 
rhomhisch , dieses quadratisch, aber dennoch in Mischungen einander 
isomorph vertretend, ist durch fruhere Untersuchungen von T o p s o e  
(Ber. d. kgl. Dan. Wiss. Ak. Bd. 66) bekannt geworden. Das Selenit 
geht sehr leicht in unlijsliche basische Salze iiber, das Chromat 
ebenso. 

Hinsichtlich der Phosphate wurde, in geradem Widerspruch mit 
den Angaben von S c h e f f e r ,  aus einer Lijsung des neutralen Be- 
rylliumsulfates durch gewiihliches Natriumphosphat neutrales Phosphat 
Be3 . O6 . 2 P O  + 7H2 0 ausgefallt. S c h e f f e r  wollte bei Anwen- 
dung einer Liisung des bei 120- 150° eingedampften Nitrates, das 
doch jedenfalls basisch sein muss, ein saures Phosphat erhalten haben, 
was aus der den Versuchen des Verfassers zufolge ganz uiibrauchbaren 
Analysirungsmethode - mittelst Eisenchlorid and Natriumacetat - 
erklart wird. 

Von Oxalaten werden nur basische Qalze, ein 16sliches und ein 
unliisliches , naher beschrieben. Das neutrale Oxalat, sowie das 
Succinat und Tartrat ,  die beide analysirt wurden, krystallisiren nur 
schwierig aus syrupdicker Lijsung in undeutlichen Krystallen. 

Schliesslich wird die Aufmerksamkeit darauf gerichtet , dass sich 
in  mehreren wohl markirten und leicht darstellbaren Verbindungen 
die Dreizahl geltend niacht, z. B. in 
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den Hydraten 

dem Perjodate 
dem Doppelsalze 3 B e 0 2  SO2 + 2Na2 0 2  SO2 f 12 H2 0 u. S. W. 

3Be 0 2  H2 + 7 H 2  0 
3Ke O 2  H2 + Ha 0, 
Be3 O6 2 J 0 2  + 11 H 2  0, 

Es kijnnte daraus der Schluss gezogen werden , dass die Keryll- 
erde nicht, wie man jetzt gewijhnlich arininimt, Be 0, sonderrl wirk- 
lich, wie man friiher annahm, Be2 0 3  sei (Be2 O6 H6 + H2 0 u. s. w.). 
EA wird wohl, bemerkt der Verf., zur Entscheidung der Frage die 
Bestirnmung der spec. Warme des Metalles nijthig sein. 

Prof. A. E. N o r  d e n s k i  61 d in Stockholm hat neuerdings 
(ofvcrsigt af Vet. Aks. Handl. 1873 No. 7, S. 3) einen sehr interessan- 
ten Aufsatz , , i iber  d e n  E i n f * l u s s  d e s  K r y s t a l l w a s s e r s  a u f  
d i e  K r y s t a l l f o r m "  mitgetheilt, worin e r  sich die Aufgabe stellt 
zu beweisen, dass dieser Einfluss, wie bei den adgitionellen Verbin- 
dungen iiberhaupt, vie1 geringer ist, als gewiihrrlich angenoninien wird. 

Zuerst werden einige Bemerkungen vorausgeschickt um den 
itllgerneinen Begriff der Isornorphie in's Klare zu stellrn. 

Nennt man im gewijhnlichem Sinne des Wortes diejenigeu K6r- 
per i s  o m o r  p h ,  welche bei atomistisch iibereinstimmendem Bau dern- 
selhen Krystallsysteme angehijren und gleiche oder nabezu gleicbe 
Axelconstante haben, so wird der Name h o m o i o m o r p h  ( L a u r e n t ' s  
Jsodimorph' hat schon eine audere Bedeutung erhalten) fur solche 
Substanzen' vorgeschlagen , welche sowohl in der cheniischen Consti- 
tution, wie in  Bezug auf Grundform und Axelconstante nahe uber- 
einstimmen, aber dennoch in verschiedenen Systemen krystallisiren. 

So waren z. B. die Feldspatharten, die Augitvarietaten u. s. w. 
homoiomorphe Gruppen , der Kalkspath ist isomorph mit Eisenspath, 
homoiomorph mit Arragonit und Witherit u. s. w. (Wie sich diese 
Art von Isomorphie aus der urspriinglichen Form der Molekiile, welche 
den Krystall bilden, herleiten Igsst, hat N o r d e n s k i i i l d  schon vor 
langerer Zeit (1857) in einem Aufsatze iiber Isomorphie und Dimor- 
phie in sinniger Weise zu zeigen gesucht. 

Ferner wird der Satz aufgestellt - und diesen zu beweisen ist 
der eigentliche Gegenstand der Untersuchung -, dass man bei vielen 
Kiirpern . theils einen ,,Kernbestandtheil' zu uriterscheiden hat und 
theils einen , Additionsbestandtheil", welcher - und zwar wahrschein- 
lich, weil er den Kernmolekiilen gleichformig zwischengelagert ist - 
auf die Krystallform dcr Verbindun g beziehungsweise wrriig Einfluss 
ausiibt. 

Es wird demnach z. B., was vielleicht rioch etwas dreist erschei- 
nen muss, in  der Feldspathgruppe Anorthit als der Kernbestandtheil, 
Kieselsiure als der additionelle unterschieden : 
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Anorthit . (Rk) Si+& Si 

Labrador . . . . . . . . . .  + Si 

Andesit . . . . . . . . . .  + 2Si  

Oligoklas . . . . . . . . . .  + 24 Si  

Albit . . . . . . . . . . .  + 4 8 i  

Orthoklas . . . . . . . . . .  + 4 Si. 

Die verschiedenen Staurolithvarietaten lassen sich als Verbindun- 
gen auffassen von dem gemeinschaftlichen Kerne k';bl+&Si mit 1, 
13, 2, 2*, 34 oder 4 Si, u. s. w. 

Die Verbindungen mit Krystallwasser waren ihrerseits nur ein 
besonderer, aber sehr wicbtigcr Fall dieser Verbindungsart , und es 
wird demnach, den eigentlichen Gegenstand noch naher betreffend, 
folgender Satz aufgestellt : 

,,Ohne Riicksicht auf die Menge von Additions- oder Rrystallwas- 
jer  sind Krystalle, die denselben Kernbestandthell haben, in  der 
Regel homoiomorph." 

Von den aus 13 verschiedenen Gruppen zur Stiitze dieses Satzes 
in Tabellenform mitgethrilten thatsachlichen Brlegen, mit Angabe des 
Krystallsystems , der gelegentlich gewahlten Grundform und des 
Axenverhaltnisses der Substanzen, fuhre ich nur beispielsweise einige 
Sulfate a n :  

Naa  S 0 4  Rhomb. p+ b :  c :  a = 1 : 1.267 : 1.6905 
NaaSO4-j- 1 0 H Z O  Monokl. +p,-3p a : b : c =  1:1.2638:1.6974 
Ca SO4 Rhomb. 2 p  b : a : c  = 1:3.3122: 1.4048 
G a S O 4 + 2 H 2 0  Monokl. +p,-2p b : a : c =  1:1.2411:1.4134. 

- 

Eine kleinere Mittheilung von N o r d e n s k i o l d  .fiber die Krystall- 
form des Cerites" (Oej'vers af W e t .  Aks. Fiirh. 1873 No. 7 S. 13) 
kann nicht umhin, des Gegenstandss selbst wegen ein gewisses allge- 
meineres Interesse darzubieten. Von Chemikern, wie von Mineralogeo 
weiss ein jeder, wie dieses merkwurdige Fossil a n  dem einzig bekann- 
ten Fundorte in ziomlich bedeutenden derben Massen auftritt. Mit 
Ausnahme einiger von H a i d i n g e r  erwahnten, nicht weiter bestimm- 
baren, kurzen, 6-seitigen Prismen sind niemals Krystalle angetroffen, 
bis For Kurzem N o r d e n s k i o l d ,  nach langem, ganz vergeblichem 
Suchen, in der Sammlung der Bergschule auf eine alte Mineralstufe, 
bezeichnet: ,, Wismuthglants och gr5n koppumalm uti Tungsten (spec. 
inin. 3) och svart SkCrlberg. Westmanland. Bastnas. Gr. 1746", auf- 
inerksam wurde und darin, in  Wismuthglanz eingeschlossen, neben 
kleinen Krystallen Allanit (augenscheinlich das schwarze Schiirlberg) 
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auch deutliche Krystalle von Cerit (,,Bastnis Tungsten' = Schwer- 
stein) auffand. 

Die Krystalle bilden chondroditSihnliche KBrner, hiichstens yo11 
der Grijsse einer Erbse, durch zahlreiche Flachen abgerundet. Sie ge- 
hijren dem rhombischen Systeme an, a : b : c = l : 0.9988 : 0.8127, mit 

m p, w p +, m p m ,  m p m ,  p m, unter den vielen vorhandenen 
I'lachen am besten ausgebildet. I n  Rezug auf die naheren krystallo- 
graphischen Bestimmungen mnss ich auf das Original verweisen. 

Dass es  sic11 wirklich um Cerit handelte, wurde durch Analyse 
(von T. N o r d s t r i j m )  ausser Zweifel gesetzt. Dass der Cerit etwas 
Fluor enthalt, was die aussere Aehnlichkeit mit Chondrodit zu muth- 
massen veranlasste, wurde qualitativ nachgewiesen. 

Es wird schliesslich die Bemerkung gemacht, dass der sehr wech- 
selnde Wassergehalt (3.5-9 pCt.) wahrscheinlich nicht ursprunglich 
ist. Es ware dann der Cerit, wasserfrei genommen, sowohl stochio- 
metrisch, wie krystallographisch mit dem Olivin isomorph : 

rhomb. a : b : c = 1.0729 : 1 : 1.2528 

- - " - 

Olivin (Mg, Fe)a Si 
Cerit (de, La, Di, Fe)2 Si rhomb. a : b 8 c = 1,0015 : 1 : 1.2206. 

, , U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  M o l e k u l a r v o l u m i n a  e i n i g e r  
R e i h e n  v o n  i s o n i o r p h e n  S a l z e n '  ist der Titel einer grosseren 
Abhandlung von 0. P e t t e r s s o n  in  Upsala, deren erster Theil im 
Ber. der Wissenschaftssocietat (Nova Acta doc. So. Ups. Ser. 111) vor 
Kurzem erschienen ist. Weil die Abhandlung in deutscher Sprache 
abgefasst ist, habe ich um so mehr Anlass, bei der Auseinandersetzung 
des Inhaltes mich in griisster Kurze zu fassen. 

Nachdem in der Einleitung die Bedeutung der Begriffe Mole- 
kular- , Aequivalent - und Atomvolum festgesetzt worden und der 
wichtige Unterschied zwischen dem ,,urspriinglichen" (direct am dem 
Atomgewicht und dem sp. Gewicht hergeleiteten) und dem ,conden- 
sirten' (in den Verbindungen anzunehmenden) Atornvolumen hervor- 
gehoben ist, geht der Verfasser zu einer sehr eingehenden Besprechung 
der Methoden fur die Bestimmungen des sp. Gewichts iiber. 

Wie gewohnlich bei in Wasser loslichen KGrpern, wurde die Sub- 
stanz zuerst in  der Luft, nachher in Benzin gewogen. 

Die hauptsachliche Fehlerquelle bei diesen Bestimmungen, namlich 
das Adhariren der Luft a n  der festen Substanz, scheint bisher nicht 
hinreichend beachtet worden zu sein. Das blosse Umruhren, worauf 
man sich, wo die Substanz kein Aufkochen der Fliissigkeit vertragt, 
vorher beschrankt hat, ist ganz unzureichend, um die Luft auszutrei- 
ben. Es gelang nur, wenn auch dann nicht ganz vollstandig, bei An- 
wendung der Luftpumpe, indem das kleine, die Substanz enthaltende 
Glasgefass mit Benzin gefiillt, unter die Glocke gebracht und die 
Luft vorsichtig evacuirt wurde. 



Die griissere Zuverlassigkeit dieser Methode wurde auch dadurch 
bewiesen, dass die Beschaffenheit der Substanz als feines Pulver, in  
Splittern oder als ganze Krystalle keinen nierkbaren Einfluss auf das 
Resultat ausiibte. Dass dies bekanntlich sonst der Fall ist, beruht 
also augenscheinlich nicht, wie z. B. von S c h r a u f  (Lehrb. d. phys. 
Mineralogie) angenommen wird, auf einer Verdichtung der Fliissigkeit 
durch das feine Pulver, sondern auf der geringeren Fahigkeit des Pul- 
vers, die Luft auf sich zu condensiren. Auch besitzen vcrschiedene 
Substanzen diese FBhigkeit in sehr verschiedenem Grade. 

Die in fraglicher Hinsicht untersuchten Salze waren die verschie- 
denen Alaune (mit sammtlichen Alkalimetallen, Fea, A12, Cra, Schwefel- 
und Selensaure), ferner die einfachen schwefel- und selensauren Salze 
der Alkalien, des Eisen- und Aluminiumoxydes und einiger der schwe- 
ren Metalloxy-de , endlich einige Platindoppelsalze. Bei der nicht zu 
verkennenden Sorgfalt sowohl in Betreff der Reindarstellung der Sub- 
stanzen, wie riicksichtlich der Bestimmung des sp. Gewichts machten 
allerdings die Resultate auf besondere GenauigkeitAnspruch machen 
kiinnen. 

W a s  die gefundenen Zahlenwerthe betrifft, so beschranke ich mich 
auf das Anfiihren einiger der vom Verf. daraus gezogenen allgemei- 
nen Schluesfolgerungen. 

Die Alaunarten der Selensgure haben (den Natronalaun ausge- 
nommen) durchgehend griissere Arquivalentvolumina, als die schwefel- 
sauren, mit Ilifferenzen der analogen Glieder, welche von 11.1 
bis 14.4 variiren. 

Mit Ausnahme des Natronselensaurealauns (267.2) liegen die 
Aequivalentvolumina sammtlicher untersuchten Alaune zwischen den 
Zahlen 270 und 298 (bei den schwefelsauren 270.8 bis 284.6, bei den 
selensauren 284.0 bis 297.8). 

Fur das Krystallwasser lasst sich in rriehreren schwefelsauren 
Salzen dasselbe Voluni (etwa 7.1 condensirt statt urspriinglich 9) her- 
lei ten. 

In  dem soeben erschienenen Hefte von ,,Oefwrs af 'Vet. A h .  For- 
hand.", welches die oben erwahnten Mittheilungen von N o  r d e n- 
s k i i i ld  entbalt, finden sich auch folgende zwei Aufsatze chemischen 
Inhalts : 

Die academische Abhandlung ron C. N. P a h l  iiber p y r o p h o s -  
p h o r s a u r e  S a l z e  ist schon in einer friiheren Corrcspondenz er- 
wahnt worden. Es werden jetzt (I. c. S. 29) die Hauptergebnisse 
derselben im Auszuge mitgetheilt und ausserdem als neu dargestellte 
Verbindungen einige saure Sake beschrieben, namlich das Kalksalz : 
2 C a  0, P2 0 5  + 2 E12 0, P2 O 5  + 4 A q  und die entsprechenden von 
Mangan, Zink und Kobalt. Sie entstehen beim theilweisen Zersetzen 
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der neutralen Salze durcll Oxals lure ,  sind in VC'asser Iiislich und 
krystallisirbar. Die vorher beschriebenen Doppelsalze (von Alkali- 
salz = A und Metallsalz = M) werden in folgender Weise iibersicht- 
lich zusanimengestellt: 

1) Nach der Formel 3 A + I M  : Natrinmzink- und Natriumkupfer- 
salz. 

2) 2 A + 1 M : Kaliummangansalz. 
3) 1 A + 1 M : Kaliumsalz mit Mn und Cu, Natriunisalze mit M n ,  

4) 4 A  +- 5 M : Natriumzink-, I~aliu~i~ctdrniuoisale. 
5) 2A + 3 M  : Netriumsalee rnit Mil, A12 und Fez. 
6) 1 A -t 3 M : Natriunikupfersalz. 
7) 1 A + 4 M  : Natriumzinksalz. 
S. A. N o r b l a d ,  Assistent am Laboratorium des Prof. S v a n -  

b e r g  in Upsala, beschreibt (1. c. S. 49) , e i n i g e  A p p a r a t e  z u r  
H e  rs  t e 11 u n g  c o n  s t a n  t e r u n d  1 a n  g e d a u  e r n  d e r  G a s  s t r o m  e 
u n d  e i n e n  H e b e r  m i t  c o n s t a n t e r  A u s s t r i i m u n g s g e s c h w i ~ ~ -  
d ig k e i  t.' 

A n  einen guten Gasentwickelungsapparat lassen sich folgende 
Anforderungen stellen: 

Die Gasmenge muss in gleichen Zeitraumen die gleiche sein; 
der Gasstrom muss sich leicht reguliren lassen und langere Zeit 
(mindestens 12 Stunden) ununterbrochen daurrn; kein Gas darf ver- 
loren gehen, und der Apparat muss leicht gereinigt werden konnen. 

Dass die beschriebenen Apparate weit mehr, als gewohnlich der 
Fall ist, diesen Forderungen geniigen, scheint jedenfalls ausser Zweifel 
zu sein. Sie bitten ausserdem den Vortheil, dass sie wenig Raunr ein- 
nehmeri und so zu sagen in einem Stiick Alles enthalten, was von 
Nothen ist, die Gefasse fur die Saure und fiir das feste Material, die 
Waschflasche und die Vorrichtung zum Ausleeren der Fliissigkeit, was 
Alles dadurch moglich wird, dass die verschiedenen Theile durch ein- 
geschliffene Pfropfen verbunden sind , welche zu gleicher Zeit als 
Hahne zum Oeffnen und Schliessen dienen. Nur kiinnten sie vielleicht, 
dieser Einrichtung wegen, bei etwas schwieriger Herstellung zu leicht 
zerbrechlich sein; aber bei gehoriger Dicke des Glases mochte dieser 
Uebelstand von keinem besonderen Kelang sein. 

Ohne die vollstandigen Figuren, welche heim ersten Rlicke die 
ganze Einrichtung klar legen, kanri eine nahere Reschreihung hier 
nicht gegeben werden. Ich bemerke n u r ,  dass beim Apparate fur 
Wasserstoff und Kohlensaure das Princip des D o b e r r i n e r ' s c h e n  
Ziinders angewandt warden ist, wahrend zur Schwefelwasserstoffent- 
wickelung die Saure, wie im Apparate von U11 g r e  n , tropfenweise 
auf das Schwefeleisen fiillt und endlich beim Chlorapparate die Salz- 
Gore ,  was,  so vie1 ich weiss, frijher nicht rersucht worden ist, sich 

Zn, Cd, Cu. 



im unteren Gefasse befindet und beim Kochen als Gas den hijher 
liegenden Braunstein durchdringt. Eine besondere Variation des Wasser- 
stoffapparates zum Zwecke dcr Arsenikbestimmung nach M a r s h  
zeichnet sich nicht am wenigsteri durch Nettiglreit und sinnreiche 
Einrichtung bei allen Anf'orderungen der Zweckmassigkeit aus. Die 
kleine Hebervorrichtung mit Schwimmer ist z. B. zur Anwendung 
beim Waschen von Niederscblagen bestimmt. 

Ich hoffe , niichstcns iiber einige Untersuchungen im biesigen 
Laboratorium , die noch nicht abgeschlossen vorliegen , berichten zu 
konnen. 

L u n d ,  den 14. M k z  1874. 

140. A. Henninger,  aus Paris 25. Marz 1874. 
A c a d e m i e ,  S i t z u n g  v o m  9. M a r z  1874. 

Die HH. 1'. A. F a v r e  und V a l s o n  haben die Dichte der Lii- 
hungen einer Reihe von Salzen, Sauren und Basen, welche auf 1 Liter 
wasser  1 Aequivalent der Substanz enthalten, bestimmt und daraus 
die bei der Aufliisung stattfindende Contraction berechnet. Sie haben 
ferner ermittelt, welche Volumveranderungen das Sattigen einer solchen 
SBureliisung mit" der Losung einer Basis begleitet. Da die Abhand- 
lung hauptsacblich Zahlenrcsultate enthiilt, welche nicht leicht zu- 
sammengefasst werden konnen, so erlaube ich mir, dieselben hier 
nicht wiederzugeben. 

Die HH. L. T r o o s t  und P. H a u t e f e u i l l e  haben das Wasser- 
stoffpalladium G r a h a m  's eirier neuen Untersuchung unterworfen, nach 
der sie die Existenz einer brstimmten Verbindung Pd, H aunehmen, 
welche den Ueberschuss an Wasserstoff einfach aufgeliist enthalt, 
wahrend G r a h a m  das mit Wasserstoff beladene Palladium als der 
Formel Pd  H entsprechend zusammengesetzt srigesehen hatte. Sie 
zieben diesen Schluss aus folgenden Versuchen. 

Erhitzt man Waaserstoffpalladium auf 1000 in einer mit Mano- 
meter versehenen und mit der Quecksilberluftpumpe von S p r e n g e l  
in  Verbindung stehenden Rohre und entfernt von Zeit zu Zeit theil- 
weise den freigewordenen Wasserstoff, so beobachtet man, dass im 
Anfange die Spannung des Wasserstoffs nach jedesmaligem Auspumpen 
rascb siukt, dass aber bald ein Moment eintritt, wo der Druck des 
Wasserstoffs constant bleibt ; das Wasserstoffpalladium halt alsdann 
600 Volume Wasserstoff zuruck, was der Formel Pd, 13 entspricht. 

Von diesem Mornente a n  verhalt sich also der Palladiumwasser- 
stoff wie eine chemische Verbindung, die einer Dissociation uuterliegt, 
d. h. er besitzt einen constanten Dissociationsdruck, wahrend irn 




