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getragen, es geniigte eine bei Weitem geringere Menge Jod. Jodo- 
form bildete sich hier nicbt. Beirn Eindampfen der klaren Lijsung 
schieden sich kleine, wasserklare Krystallchen aus, die selbst rauchende 
Salpetersaure nicht zu zersetzen vermochte. Durch Glihen derselben 
mit Kalk konnte J o d  leicht nachgewiesen werden. Sie schmolzen bei 
210° unter gleichzeitiger Zersetzung. 

f. Ferner habe ich noch Jod  mit Nitrosoguanidin zusammen ge- 
rieben und zuletzt auch noch durch gleichzeitige Anwendung von 
Quecksilberoxyd J o d  einzufiihren versucht. Im ersteren Fall erhiel t 
ick ein Produkt, das  sich gegen Sauren wie das unter e verhielt. 
Beide sind noch nicht weiter untersncht. 

Meine nicbt hinlanglich genau iibereinstirnmenden Resultate der  
Bestimmungen von Kohlenstoff und Wasserstoff lassen die Aufstellung 
eiuer Formel noch nicht zu. Die Verbrennung irn offenen Rohr ist 
bei diesen iiberaus jodreichen Korpern trotz mehrfacher Versuche bei 
Anwendung aller Vorsichtsrnaassregeln nicht moglich. Durch salpeter- 
saures Silber wird aus einigen Verbindungen Jodsilber gefallt, jedoch 
nicht in bestimmten Mengen. 

Einige Vorversucbe iiber die Einwirkung von Jod  auf Rlodau-  
guanidin zeigten einen sehr befriedigenden Verlauf. - Betreffs der 
Resultate, welche K a m e n s k i  erhalten, mochte ich bemerken, dass 
bei seiner ,Metbode, Brom auf kohlensaures Guanidin einwirken zu 
lassen, die Entstehung eines Korperv: CN, H, . Br H + Br, nicht wohl 
denkbar ist. Die Bildung der Bromwasserstoffsaure setzt auch die 
Substituirung eines Wasserstoffatorns im Guanidin durch Broni roraus. 

Veraiilasst durch obenerwahnteMittheilung von Hrn. S. K a m e  n s k  i 
gebe ich gero die Absicht auf die Einwirkung der Halogene auf 
Guanidinsalze weiter auszudehnen, bitte aber, mir mein anfangs ge- 
stecktes Ziel: Die Produkte der  Einwirkung von Jod  auf Guanidin- 
salze uud auf das Nitrosoguanidin ferneren Untersuchungen zu unter- 
ziehen, iiberlassen zu wollen. 

L e i p z i g ,  den 10. April 1878. 
Cbem. Universitats-Laboratorium. 

220. B. Brauner: Ueber das Atomgewicht des Beryllinms. 
(Eingegangen am 13. April; verlesen in der Sitzung von Urn. A. Pinner.) 

I m  4. Hefte dieser Berichte (Nr. 89.) haben die HH.  L. F. N i l -  
s o n  und O t t o  P e t t e r ' s s o n  ihre Arbeit iiber die specifische Warme 
des Berylliums ver6ffentlicht, und schliessen aus der fur dieselbe er- 
haltenen Zahl, dass dem Beryllium nicht das Atomgewicht 9.2 zu- 
kommt, sondern dass dasselbe rnit dem Atomgewicht 13.8 (Oxyd Be, 
0,) der Aluminiurngruppe nngehort. 
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Nur ein Umstand ist bei dieser Schlussfolgerung unbeachtet ge- 
blieben. Ich habe mit dem Hinweis auf denselben in der Erwartung 
zuriickgehalten, dass von berufenerer Seite die Aufmerksamkeit darauf 
gelenkt werden wird. Dies ist jedoch nicht geschehen, weshalb ich 
mir erlaube, im Nachstehenden selbst eidiges Nahere dariiber zu 
sagen. 

Die specifische Warme des Berylliums ist zwischen 0 - 1000 
= 0.4079 gefunden worden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieses 
Ergebniss der  Untersuchungen der genannten Experimentatoren richtig 
i s t ;  es ist aber dabei noch immer die MBglichkeit vorhanden, dass 
das Atomgewicht des Be = 9.2 und sein Oxyd B e 0  sei. Es ist be- 
kannt, dass ein grosser Theil der Elemente mit kleinem Atomgewicht, 
wie B, C,  ferner Mg, Al ,  Si , P , S, bei niedriger Temperatnr eine 
kleinere specifische und Atomwarme besitzt als ihnen nach dem Ge- 
setze von D o l o n g  und P e t i t  zukommen sollte. (Auch die Gase H, 
N, 0, F scheinen sich so zu verhalten.) Alle diese Elemente zeich- 
nen sich durch eine eigenthiimliche Stellung auf der bekannten Tafel 
von L. M e y e r  aus, welche die Abhangigkeit des Atnmvolumens vom 
Atomgewichte ausdriickt. (Siehe : Die mod. Theorien der Chemie, 
3. Aufl. Tafel u. S. 311.) Eine in die Tafel eingezeichnete, als 
,,Grenze des Gesetzes von D n l o n g  und P e t i t '  bezeichnete Gerade 
trennt diese Elemente, welche bei Mitteltempcratnr dieses Gesetz nicht 
erftillen, von den ubrigen. E s  ist also nicht unwahrscheinlich, dass 
ebenso, wie den Elementen B = 11 und C = 12 bei niederer Tem- 
peratur Atomwarmen bis zu 2.5 nnd 1.7, oder zwischen 0-1000 : 3.1 
und 2.5 statt 6.5 zukommen, auch das ihnen nachstehende Beryllium 
(9.2) eine Atomwarme von n u r  3.8, wie aus der von den HH. N i l -  
so  n und P e t e r s s o n  gefundenen Zahl folgen wiirde, besitzen wird. 

Auch sprechen die Resultate der umfangreichen Untersuchungen 
des Hrn. N i l s o n  tiber die Platindoppelsalze der  seltenen Metalle und 
ihre Werthigkeit, sowie noch andere Umstande, mehr fiir die Annahme 
des Atomgewichtes Bc =9.2 als 13.8 

Ausserdem geht aus den bisherigen Erfahrungen hervor, dass 
alle Elemente, die seltenen Erdmetalle l) nicht ausgenonimen, sich in 
das periodische System der Elemente von D. M e n d e l e j e f f  und L. 
M e y e  r einreihen lassen, wogegen, wenn man das Be = 13.8 annimmt, 
dieses System alle Redeutung verliert, weil dann diese Zahl mit dem 

') Selbst das merkwiirdige Element Didym findet daselbst seinen Platz, wenn 
wir die Zusammensetzung seinesSuperoxyds Di,O, (Di=98) ( F r e r i  c h s ,  dieseBerichte 
VII), statt rnit Di,O, ( D i  = 147)  durch die Formel Di,O, auszudriicken, wo 
es d a m  in die 6. Reihe der 3 - 5 werthigen Elemente Uber Ta nnd hinter La und 
Ce zu stehen kommt, (wir haben dann La"' =139, Ce'" = 141.2, Di"' - " = 147) 
mit welcher Stellung auch die Differenzen zwischen den einzelnen Atomgewichten 
gut harmoniren. 
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Atomgewicht des Stickstoffs fast zusammenfallt. Desshalb, meine ich, 
e t  die Frage iiber das Atomgewicht des Berylliums erst dann fir 
endgiiltig gelost anrusehen, wenn die Dampfdichte seines fliichtigen 
Chlorids (Be"C1, oder Re"'C13), oder irgend einer anderen, z. B. einar 
von seinen - noch wenig bekannten - Verbindungen mit organischen 
Radicalen ermittelt sein wird. 

P r a g ,  8. April 1878. 

221. Em. S c h o n e :  Ueber das atmaspharische Wasserstoffhgperoxyd. 

1V. Mitthei lung.  

T h a u ,  R e i f ,  R a u h f r o s t ,  G l a t t e i s ,  E i s n a d e l n l )  u n d  N e b e l .  
Zur Untersuchung diente das Wasser oder Eis  der in der  Ueber- 

schrift genannten Niederschliige, welches sich in den rum Auffangen 
des Regens und Schnees bestimmten Gefassen aus Glas oder Porzellau 
ansammelte. Zum Sammeln des Reifes und Rauhfrostes benutzte ich 
auch lange, sehr diinne Glasrijhren, welche in  einem Holzrahmen 
befestigt waren; oder ich nahm diese Niederschliige von diinnen Baum- 
zweigen ab, mit der  Vorsicht, dass die unmittelbar dem Holze anhaf- 
tenden Theile der Krystallchen sich der zur Priifung bestimmten 
Probe n i c k  beimischten. 

I m  Juli, August und September 1874 wurde der Thau  nicht regel- 
massig, aber doch meistens untersucht. Von Anfang October 1874 
an bis Ende Juni  1875 sind alle auf der Erdoberflache selbst oder in 
der Nahe derselben sich verdichtenden Niederschlage untersucht worden. 

Ich habe 26 Ma1 Thau, 14 Ma1 Reif, 3 Ma1 Rauhfrost und 1 Ma1 
Glatteis gepriift. 

Der  e i g e n t l i c h e  T h a u  u n d  R e i f ,  d. i. derjenige, melcher sich 
in den letzten Nachtstunden, der Theorie von W e l l s  gemiiss in Folge 
von Warmeausstrahlung der Erdoberflache, niederschlagt , hat mir 
niemals Reactionen auf Wasserstoff byperoxyd gegeben '). 

(Eingegangon am 10. April; verlesen in der Sitzung von Hm. A. Pinner . )  

1) Mit , , E i s n a d e l n ' '  bezeichne ich einen Niederschlag, der aus hilufig sehr 
regelmlssig entwickelten Eiskrystallen besteht, welche mitunter-im Winter bei starker 
Kll te ,  bei windstillem Wetter und klarem oder fast klarem Himmel sich langsam 
nus den unteren Luftschichten zum Erdboden niedersenken. - Was die iibrigen 
in der Ueberschrift genannten NiederschlDge betrifft, so verweise ich beziiglich ihres 
Wesens auf E. E. S c h m i d ,  Lehrbuch der Rleteorologie, Lpz. 1860, S. 645--657. 

2) Interessant ist, dass der von H,O, freie Than und Reif Ammoniumnitrit 
enthdlt, wie es scheint, immer. In  allen den (13) Fitllen, in denen ich diese Nieder- 
schlitge darauf untersnchte , konnte ich die Gegenwart deseelbeu nachweisen. Ich 
bemerke, dass ich mich d a m  der Diamidobenzogsiiure bediente, welche von P. G r i e s s  
(Zeitachr. f. analyt. Chemie. X, 9 2 )  sowohl nls qualitatives Reagenz, mie auch zur 
qnantitativen (colorimetrischen) Bestimmung von geringen Ifengen Nitrit enpfoblen 
iat.' Die gewohnliche Probe mit Jodkalium, StDrke und einer Siiiire ist Beineswegs 




