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das Salz in warmer Salzsaure suspendirt und andauernd Schwefel- 
wasserstoff durch die Flussigkeit geleitet. 

Zur Bestimmung des Calciums wurde die Verbindung mit Wasser, 
zur Bestimmung des Chlors mit Natriumcarbonat zersetzt. 

Beim Erhitzen cles Oxychlorids hinterbleibt ein Gemenge von 
Kalk und Clilorcalcium. 

Die Untersuchung der iibrigen Doppelsalze ist nocli iiiclit beendigt. 

197. W. Spring: Bildung von Sulflden durch Druck; 
Betrachtungen iiber die chemiache Nstur des rothen Phosphors 

und des amorphen Kohlenstoffs. 
(Eingegangen am 31. $pril: verlesen in der Sitzung von Hru. A. Pinnor.) 

Nachdem es  rnir gelungen war, Arsenide durch Druck zu bilden I), 
untersuchte ich die Eiiiwirkung des Schwefels mit Iliilfe des Druckes 
auf rerschiedene hfetalle und Metalloi'de in der Hoffriung, auf diesem 
Wege ebenfalls zu Verbindungen zu gelaiigen. Die Resultate, welche 
ich erhielt, eiitspracheii meincr Vermuthung: es wurden Sulfide gc- 
bildet , deren Darstelliing ich in wenigen Worten beschreiben miichte. 
Jedoch muss icli vorher auf eine allgemeine Thatsache aufmerksam 
machen. 

Man bemerkt beim Zusammendrucken eines Gemisches bestehend 
atis Metallfeilspiinen und gepulvertem Schwefel beinahe keine Tem- 
peraturerhiihung , obschon eine Verbindung stattfindet. Die Ursache 
dieser eigenthlimlichen Thatsache hat wohl darin ihren Grund, dass 
die Verbiiiduiig nach einer einzigen Pressung nie eine vollstiindige 
ist. Die Reaktion findet nur da statt, wo die Elemente sich beriihrcn, 
wodarch nur wenig Sulfid gebildet wird, dagegen vie1 Metall und 
Schwefel uigebunden zuriickbleibt. Man gelangt zur vollstlndigen 
Reaktion nur nach iifters wiederholtein Pulverisiren und Zusammeii- 
driicken. Man muss auch in Betracht ziehen, dass der Cylinder, in 
welcheni das Zusammenpressen stattfindet, aus Metall besteht, also ein 
guter Warmeleiter ist und desshalb auch eine starke Abkiihlung hervor- 
riifen muss. 

Bei den folgenden Zusammenpressungeii wurde ein Druck von 
6500 Atmospharen benutzt. 

S c h w e f e l  u n d  M a g n e s i u m .  
Vein zerschnittenes Magnesium wurde mit einer dem Atoingewicht 

entsprechenden Quantitat gepulvertem Schwefel zusammeu comprimirt. 
- - 

1) Dicse Bericlite XVI, 321. 
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Nachdeni der Block sechm;il durch Feilen pulverisirt und gepresst 
wiirde, gelangte mail zii einer rollstiindig homogen aussehenden Masse, 
die neben grauer Fxrbe eiii R U ~  der Oberflache schwaches rnetallisches 
Aussehen besass. Wird die Masse init Wasser bei 50 bis 60° be- 
hmdel t ,  so entweicht sofort Schwefelwasserstoff und das Wasser 
gewinnt einrn goldgelben Atischein. Ein Tropfen Salzsiiure bringt 
in der Flussigkeit sofort einen starken Schwefelniederschlag hervor, 
nebenbei entweicht sehr vie1 Schwefelwrtsserstoff. 

Es ist itlso iiachgewiesen, dass linter dem Einflusse des Druckes 
Schwefel und Magnesium init einttiider reagiren, indem sich ein Sulfid, 
iind vielleicht rin Polysultid, bildet. Der  gelbe, in Wasser losliche 
Kiirper ist allerdings ein Polysulfid j jedoch eiitsteht derselbe auch 
sehr leicht durch Einwirkung von Scliwefel auf eine Liisung von 
Monosulfiir uiid kiinnte desshalb sich erst bei dem Behandeln des  
Reaktionsprodoktes niit Wiisscr gebildet haben, aiich war noch etwas 
freier Schwefel und Magnesiiini in der Masse vorhanden. 

S c h w e f e l  u n d  % i n k .  

Ein der Porniel Zn S entsprechendes, aus Schwefel und %ink be- 
hteheiides Gemisch gab nach dreirnaliger compression einrri metallischen, 
der natiirlichen Blende tiiuschend ahnlich sehenden Block. D e r  
Bruch ist matt uiid zeigt unter dem Mikroskop eine krystallinisch 
erscheinende , blatterige Struktur. Die Masse lost sich laiigsam 
unter Eiitwickelung ron SchwefelwasserstoR in verdiinnter Schwefel- 
silure aof. 

Es scheint mir, dass die Bildiuig vim Schwefelzink die Rolle, die 
der Druck bei dcrn cliemischeii Vorgang spielt, deutlich hervorhebt; 
denn man weiss ja, dass bei gewohnlicheni Druck selbst bei Rothgluth 
Schwefel uiid Zink sich fast gar nicht niit einander verbinden. Man 
kann also schwerlich itnnehnieir , dass das Schwefelzink mittelst 
einer durch deli Driick hervorgebrachten ‘l’emperatnrerhiihung ent- 
staridw ist. 

Durch Comprimiren roil  Ziiik mit eiriem Ueberachuss an Schwefel 
versuchte ich ein Zinkpolysulfid dnrzustellen. Die gepulverte Reaktions- 
~nasse  gab nach den1 Uehandcln mit Schwefelkohlenstoff’. uni den 
uberschussigen Schwefel zii entfernen, ein graues, aus freieiu Zink be- 
ntehendes Pulb er nebeii rinem weisslichen. Das Gemisch dieser zwei 
I’ulver l6st sich i n  rerduniiter Srhwefelsaure atif, indeni sich Wasser- 
btoff, Ychwefelwapsrrstoff and ein starker Schwefelriickstand bilden. 
lcIsii hat also selir walirscheirilich niit einent Polystilfid zu thun gehabt, 
(lessen Forriielbe~timmuiig dtircli die Gegenwart \ on  freiem Zink un- 
niiiglich gemaclit wird, auch weiss mati nicht, ob dem Prodakt niclit 
etwas Monosulfiir beigrmischt ist. 



S c h w e f e l  u n d  E i s e n .  
Man erhl l t  nach vier Zusninrnenpresuiingen eineii Block, der so 

hart ist, dass die Feile nuf ihn fast krine Wirkiing hat; unter dem 
Mikroskop scheiiit er homogen. Verdiinnte. Schwefelsaure lest ihn, 
indem sich eiii regelniassiger Strom Sehwefelwasserstoffgas entwickelt. 

Erhitzt man die Sabstanz in einer an einem Ende ziigeschmolzenen 
Riihre, sn beobachtet man krine Feuererscheinuiig, der Kiiiper fiingt 
langsam an zu schmelzen. Dies Verhalten in der Warme zeigt deiitlich, 
dass die Reaktion schon beim Comprimiren statt gefuiideii hat. Es 
ist j a  allgeniein bekaiint, dnss das freie Eisen in der Warme sehr 
leicht in Schwefel verbrennt. 

Wird Eisen mit iiberschiissigem Schwefel comprimirt, so bekommt 
man eine schwarze, aim Eisen iind Schwefel bestehende Masse, die 
aber  in  kalter, vcrdiinnter Schwefelsaure unliislich ist iind mit Schwefel- 
kies krine Aehnlichkrit zeigt, wahraclieiiilicli ein einer anderen Formel 
entsprechendes Polysulfid. 

S c h w e f e l  u n d  C a d m i u m .  
Dieses Sulfid ist leicht zu erhalten. Nach drei Pressungen be- 

komrnt man eine homogene, matte, gelblich graue Masse. Das  Pulver 
ist gelb, aber nicht voii so reiner Farbe wie das durch Fiillung gebildete 
Sulfid. Concentrirte SjnlzsSiure lijst die Masse langsam nnter Schwefel- 
wnsserstoffentwickelung d'. 

S c h w e f e l  u n d  A l u m i n i u m .  
Unvollstiindiges Resultat. Nach fiinfmal wiederholtem Pressen 

und Pulverisiren gelangt man zii einer grauweissen, metallischen Masse, 
die an feuchter Luft einen Geruch von Wasserstotfpolysulfid verbreitet. 
Mit Wasser behandelt, giebt die Substanz nur eine sehr schwache 
Schwefelwasserstoffentwickelung, dagegen entweicht mit Salzslure sehr 
vie1 von dem genannten Gas, auch ist eiii Geruch von Wasserstoff- 
polysulfid zu bemerken. Durch Zusammenpressen von Aluminium 
und Schwefel entsteht wahrscheinlich also auch ein Polysulfid. 

S c h we fe 1 u n d W i s m u t h. 

Die Reaktion geht leicht von Statten. Zwei Pressungen geniigen, 
Dieselbe um eine schwarze, vollstandig homogene Masse zu bilden. 

bekommt durch den Polirstahl einen schiinen, metallischen Glanz. 

S c h w e f e l  u n d  B l e i .  
Die Verbindung findet noch leichter statt wie die vorhergehende. 

Die Masse hat ein metallisches , graphitartiges Aussehen. Unter dem 
Mikroskop zeigt sich der Bruch blatterig. Erhitzt man die Masse im 



1002 

geschlocseneri Rohr, sn entweiclien mir Spuren Scliwefel: dies beweist 
die Vollendung der Rcaktiori. 

S c h w e f e l  i ind  S i l b e r .  
Die Substanzen reagiren langsam mit einander : es bedarf sechs 

bis acht Pressungen, uni eine unter dem Mikroskop homogen aiis- 
sehende Masse zu bekommen. Das Produkt ist schwarz in der ‘L’iefe. 
graiimctalliscli an der Oberfliichr, der Bruch ist blatterig. 

S c h w e f e l  iind K u p f e r .  
Die Kiirper reagiren sehr leicht: iiach drei Pressungen ist die 

Reaktion fertig. Der erhaltene Block ist schwarz und hart. Beim 
Erwiirrnen giebt er weder Wiirnie noch Licht ab,  ein Beweis dafur, 
class die Verbindting bei der Pressung stattgcfunden hat. 

S c h w e f e l  u n d  Zinii. 
Nach drei Presslingen bekomint man einen Block, clessen Feil- 

spiine eine graugelbliche Farbe besitzen. Derselbe liist sirh in einer 
Schwefelnstriumliisung lsngsam auf, in der Warme aber sehr rasch. 
Es bildet sich also SnS?, obschon das Gemisch nach der Forrnel 
S n S  zrisamniengesetzt war. Auch bleibt nach dem Behandeln mit, 
Schwefelnatrium fein gepiilvertes Zinn zuruck. 

S c h w e f e l  u n d  A n t i m o n .  
Zwei Presslingen gaben einen grauschwarzen Block, dessen Farbe 

rind Glanz an das  Grauspiessglaiizerz erinnern. Die gepulverte Masse 
liist sich leicht unter Schwefelwasserstoffentwickelung in heisser Salz- 
siiure auf. 

S c h w e f e l  u n d  r o t h e r  P h o s p h o r .  
S c h w e f e l  u n d  K o h l e n s t o f f .  

Erfolgloses Resultat. Es bilden sich allerdings harte Blocke, 
welche aussehen, als ob die Elemente sich rnit einander verbunden 
hatten, aber selbst nach einer grossen Anzahl von Pressungen hat sich 
keine Spur von Schwefelphosphor oder Schwefelkohlenstoff gebildet. 

Diese negativen Resultate scheinen mir ein specielles Interesse 
darzubieten. 

Der rothe Phosphor hat  bekanntlich ein griisseres specifisches 
Gewicht als der gelbe Phosphor; d a  meine friiheren Untersuchungen 
gezeigt haben, dass, wenn eiii Kiirper, der in verschiedenen allotropi- 
schen Modificationen vorkomrnt, geniigend cornprimirt wird, er in die 
Modification iibergeht, die das griisste specifische Gewicht besitxt, SO 
ist es unmiiglich, dass sich der rothe Phosphor durch den Druck in 
den gelben umwandelt. Es ist andcrerseits Thatsache, drrss sich Schwefel 



und rother Phosphor bei gewiihnlicher Ternperatur zuswrnnienrnisclien 
lassen, ohiie dabs eiiie Verbindung eintritt: darnit die Reaktion btatt- 
findet, muss man die Temperatur bis 260" erhijhen; Uebergangs- 
temperatnr dcs rothen in gelben Phosphor. Da nuti anch durch Ein- 
wirkung des Drucltrs der rothe Phosphor eich nicht rnit dem Schwefel 
vcrbindet, so fiihlt man sich zu deni Schlass gezwungen. auf welchen 
allerdings schon oft hingedeutet wurde. dam die Polymerisation be i  
d e  in Pli o R p l i  o r  eine Hernrnung seiner chernischen Kriifte hervorruft. 
Mit cine111 Worte, die Leichtigkeit, mit welcher gewisse Korper in 
Verbindung eintreten kijnnen, hangt von einem gewissrri allotropischeii 
Zustande ab; der wohl in der Beweglichkeit der Atorne seine Erklarung 
findet. J e  mehr ein Kijrper irn festen Zustande sich verdichtet, j e  
mehr werden seine chemischen Funktioncn beeintriichtigt : es ware also 
die Chemie des rothen Phosphors, welche einfacher ist, als die des 
gewiihnlichen, als eine Chemie eines gehemmten Kiirpers zu betrachtcn. 
Urn meinen Gedanken leichter verstandlich zu machen, fuhre ich 
folgendes Exernpel an: Die chemisch wirkende Eigenschaft des freien 
Chlors nnd des Kaliurns verschwindeii fast vollstiindig, wenn diese 
Kijrper in Verbindung eingetreten sind, denn die Zahl der Verbindungeii 
des Chlorkaliums, wo dasselbe als solches vorhanden ist, sind sehr 
gering: die chernische Kraft ist also durch Verbindung der Substanzen 
erloschen. Ebenso bei dem Phosphor, wenn derselbe sich rnit sich 
selbst verbindet: das heisst, wenn er sich polymerisirt. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass der in zusammengesetzten Korpern vorkornrnende 
Phosphor sich in einer nur im freien Zustande ganz unbekannten 
Modification vorhidet. 

Diese Schlusse sind aiich vollstandiger noch aus der Natur des 
Kohlenstoffs zu ziehen. Man kanii die verschiedenen allotropischen 
Modificationen des Kohlenstoffs als Polymerisationen des Kohlenstoff's, 
so wie er in den Verbindungen vorkornmt, betrachten: man findet 
einen Beweis dafiir in der specifischen Warme der verschiedenen 
allotropischen Modificationen. Nur derselbe Kohlenstoff, der bei ge- 
wijhnlicher Temperatur fast keine chernische Verwandtschaft besitzt, 
verbindet sich sehr leicht rnit dem Sauerstoff bei einer Ternperatur, 
wo die specifische Warme anfangt, dem Gesetze von D u l o n g  und P e t i t  
uiiterworfen zu sein: was Rose schon seit mehreren Jahren bewiesen 
hat. Ware diese Thatsache, dass, urn die chemische Kraft des Kohlen- 
stoffs hervorzurufen, Warme nothwendig ist , nicht ein Beweis dafur, 
dass der Kohlenstoff erst in eine andere allotropische Modification 
u bergeh t 1 

Will man noch weiter gehen, so kann man sich die Frage auf- 
stellen, ob der Kohlenstoff, so wie e r  in den organisirteii Kiirperii 
rorkomrnt, sich nicht in einem uns unbekannten allotropischen Zustande 
befindet. Dieser Zustand ware dadurch charakterisirt , andere Eigen- 



schafteti zu besitzen iind tteiie Arteii volt Verbindungen ritizugehett, 
die ini Lebensprozess einen Ausdruck finden. 

Es muss also, in andereti Worten gesagt, ein Kahlenstoffderivat, 
bevor es die Funktionen eines organisirten Kiirpers annehmett kann, 
cine Urn\\ andlung seiner Atonie erfahren, ebenso wie der amorphr 
Kohlenstoff, iuti  in die Zusammensetziing d r r  organischen Kiirper 
einzutreten. Diesel Gedankenfolge nach wgre die organische Cheniie 
der erstr SchwLchiiiigszustand der biologischen Chemie. wie der ge- 
wiihnliche Ihhlenstotl' nur d r r  kraftlose Ueberrest der organischeti 
Chernie ist. 

Diese Ansrhauungsweise, welche eine direkte Sc.hlnssfolgeriing der 
oben erw~ihtitrn Experimente ist, hat doch nur eine speculative Be- 
deutung: auch will ich nicht iinterlassen, zu erwahnen, dass meiu 
Freund und College Prof. D e l b o e u f ,  als rr mir eines 'rages seine 
Theorie iiber die ))Fixation de la farcec auseinandersetzte, dieselbe 
Anschaiiuiigsweise iiher den Zusanimenhang der lebenden iind der 
todten Natur, 211 welcher ich heute durch incine Versuclte mruck- 
gekomttten I h t ,  ausgesprochen hat. 

198. Edward Divers  und M. Shimoae: Ueber ein neues 
Telluroxyd. 

[A[ittlirilung :IU\ deni Lnboratoriom dc. Knisorl. Jap:inesisrhen Polytdni kuin*.] 
(Verlewn in der Si tmny v011 Hill. A. Pinner . )  

Als wir die Verbindung von Schwefelsgnreanhydrid nitd Telliir 
im Vaciiiim erhitzten, bis sie sich zersetzte, erhielten wir Schweflig- 
sgureanhydrid und ein neues Telluroxyd. Dieses Oxyd ist fest und 
erleidrt bei genugender Erhitzung Zersetzitng in Tellurdioxyd und 
Tellur, wobei sich das letztere vor dem ersteren verfluchtigt. Die 
Zersctzu~ig des Sulfoxydes beginnt nach unsereii Beobachtungen, die 
von detien 11. W e b e r ' s  abweichen, bei ungefiihr 180" C., ist aber 
sogar bei etwa 230° noch nicht vollendet. Letztere Temperatur 
wagten wir niclit zu iiberschreiten, urn niclit das neue Oxyd selbst zu 
zerstijren. 

Der  Versuch wiirde in einer an einem Ende zugeschmolzenen, 
am anderen Ende ausgezogenen VerbrennungsrUhre angestellt, die sich 
in einem Paraffinbade befand und init einer Sprengel-Pumpe verbunden 
war. In der Retorte war  das Sulfoxyd selbst dargestellt iind ge- 
reinigt worden, ohne mit der Luft in Beruhrung zu sein. 

Das feste Sulfoxyd erweicht durch die Hitze zu einer ziihen 
Masse, ehe die Zersetzung eintritt, und wiihrend derselben schwillt es 




