
R e f e r  ate. 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Chemische Affinitatsbestimmungen : VI. Die Loslichkeit des 
Weinsteins in verdunnten Sauren ( n a c h  V e r s u c h e n  von  0. 
H u e c k e l ) .  VII. Die Loslichkeit der Sulfate von Baryum, 
Strontium und Calcium in Sauren ( n a c h  V e r s u c h e n  v o n  W. Ban- 
t h i s c h )  ron  W. O s t w a l d  (Journ. p ~ .  Chem. 29, 49). Verfasser 
glaubt, dass die erhiihte Liislichkeit des Weinsteins und der schwer 
liislichen Sulfate des Baryum, Strontium und Calcium in Gegellwart 
von Sauren durch eine partielle Zersetzung bedingt sei. Er hat die 
Erscheinung deshalb durch seine Schuler naher antersuchen lassen, 
um Schliisse auf die Affinitatsconstanten der Sauren ziehen zu konnen. 
Die erhaltenen Resultate stimmen befriedigend mit friiheren Ergebnissen 
tiberein. (Vergl. diese Berichte XVII, Ref. 37.) Horstmann. 

Ueber das Gleichgewicht swischen Fluorwasserstoff und 
Chlorwasserstoff von B e r t h e l o t  urid G u n t z  (Compt. rend. 98, 463)- 
Die Verfasser fuhren naher aus, wie sie sich die Wechselwirkung der 
Fluor- und Chlorwasserstoffsaure mit den betreffenden Kaliumsalzen 
in w a s s r i g e r  L i i s u n g  vorstellen und erklaren. (Vergl. diese Be- 
riclrte XVII, Ref. 127.) Horstmann. 

Bildungswtirme des Chloriirs und der Oxychloriire des 
Antimons von G u n t z  (Compt. rend. 98, 513). Verfasser fiudet, dass 
das Trioxydhydrat des Antimons, auf welches sich die calorimetrischen 
Messungen J. T h omsen ' s  beziehen, keine wohl definirte Zusammen- 
setzung habe, und dass uberdies andere Umstande jene Messungen 
unzuverlassig machen. Er geht von dem prismatischen , wasserfreien 
Antimontrioxyd aus. F u r  die Umwandlung desselben in Trichlorid 
durch gasfijrmigen Chlorwasserstoff geben seine Messungen den Warme- 
werth (Sbz03, 6HC1) = 94.8 Gal., wobei das gebildete Wasser in 
festem Zustand angenommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen 
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entwickelt die Umwandlung des prismatischen Oxydes in das Oxy- 
chlorid SbOaC1 38.8 Cal. und die Umwaridlung in das Oxychlorid 
Sba O5 Clz 20.5 Cal. fur je  ein Sba 0 3 .  In Uebereinstimniung mit 
J. T h o  m s e n berechnet der Verfasser, dass die vollstandige Zersetzung 
des Antimonchloriirs mit Wasser weniger Warme entwickeln wiirde, 
als die Hildung von Oxychloriden, die man wirklich beobachtet. 

Hor5tmdnll 

Ueber die Bildungswarme der Oxybronlure des Quecksilbers 
Vergl. diese Berichte SVII, von G. Andr t ' :  (Compt. rend. 98, 515). 

Ref. 1. Hoi stmdnn 

Untersuchungen iiber die detonirenden Gasgemische von 
B e r t h e l o t  und V i e i l l e  (Compt. rend. 98, 545).  Die Verfasser be- 
schaftigen sich seit langerer Zeit mit Untcrsuchungeii iiber die explo- 
siven Gasgemische, iiber die schon mehrmals in diesen Berichten (XV, 
719, 1075, 2353,  2354) zu referiren war. Sie behaupten, neues Licht 
auf die physikalischen Eigenschaften und die chemischen Reaktionen 
der betreffenden Stoffe bei 3000-4000° werfen zu kiinrieu and beginnen 
rnit eirier eingehendercn Darlrgung ihrer Resultate. Die vorliegende 
Mittheilung erithdt einige allgemeinere Hemerkungen uber die nn- 
gewendeten Methodrn und gicbt nach den durchgefiihrten Messungen 
die Drucke an, welche in vwschiedenartigen Mischurigeri im Momente 
der Explosion entwickelt werdeii. Hor\ttnann 

Explosive Gasmischungen. Berechnung der Temperaturen 
und der specifischen Warmen von B e r t h e l o t  u n d  V i e i l l e  (c'ompt. 
rend. 98,  601). I n  dieser Mittheilung wird angegeben, wie aus den 
beobachteten Driickeri im Momente der Verbrerinung (vergl voran- 
gehendes Refcrat) wahrscheinliche Werthe der Verbrennungstenipe- 
raturen und der mittleren specifischen WBrme berechnet wurden, und 
die Resultate der Herechniing zusammengestellt. Die Discussion der 
Resultate sol1 folgen. H O l  btlllanli. 

Relative Geschwindigkeit der Verbrennung explosiver Gas- 
gemische von B e r t h e l o t  und V i e i l l e  (Compt. rend. 98, 646). 
Beobachtungen, die wesentlich nur zur Beurtheilung der Methode der  
Druckmessung in den explodirenden Gasgemischen von Interesse sind. 

Betrachtungen uber die Bedeutung der Losungen von 
1,. S c h i s c h k o w  (Journ. d. russ. phys.-chern. Gesellsch. 1884, I Y 7 . )  
Nach Ansicht des Verfassers ist jede Liisung gleichsam ein selbst- 
standiger Kiirper, d. h. eiue gewisse Homogenitat, die zusammen- 
gesetzt ist a m  der Gesammtheit grgenseitiger Liisungen voii verschie- 
dener Concentration sowohl des Liisnngsmittels in dem Gelijsten, ats 

Horstmanli 



auch des Geliisten in dem Liisungsmittel. I n  der Bedeutung dieser 
beiden Begriffe des Geliisten und des Losungsmittels macht Verfasser 
einen scharfen Unterschied und sLht  in ihrem gegenseitigen Verhalten 
heim Entstehen der Liisung, d. h. einer gewissen neutralen Homo- 
genitat, die Ursache der Verschiedenartigkeit der Korper und des 
positiven oder negativen Ztistandes derselben. In  jedem Kiirper, sei 
er einfach oder zueclrnmengesetzt, miissen also diese drei Hauptzustande 
des Geliisten, des Liisungsmittels und der Liisung unterschieden werden. 
Die gegenseitige Aufliisiing der Kiirper irieinander weist auf eine Ver- 
tauschung der Bolle des Geltisten mit der des Liisungsmittels und 
amgekehrt hin. Das Charakteristische des Liisungsniittels liegt darin, 
dass es in beliebiger Menge zur Liisung zugegossen werden kann, 
ohne die Homogenitat derselben zu zerstiireli. Die Rolle des allge- 
meinen liiisungsmittels schreibt S c h i s c h k  o w dem kosmischen Aether 
zu. dem er  die Benennung ))Kosmogen(c giebt. Das Kosmogen sol1 
der Urtypus des Stoffes mit allen dessen Attributen sein und seinem 
Zustande nach sich am meisten dem einer Fliissigkeit nahern. Weiter- 
hin entwickelt S c  h i s  c h  k o w  seine besonderen Aiisichten iiber die jedern 
Stoffe innewohnende innere Bewegung. Eine ausfuhrlichere Mitthei- 
lung beabsichtigt e r  erst nach Beeiidigung seinrr bereits seit mehreren 
Jahren begonnenen Untersuchungen iiber die gegenseitige Lijsung der 
Fette und Alkalien zu machen. Jawein. 

Ueber das Verhaltniss der Dichte von Salslosungen zu den 
Molekulargewichten der gelosten Salee von D. M e n  d e 1 e j e w 
(Journ. d. russ. php-chem.  Gesellsch. 1884 (l), 184.) Sclion in den 
50er Jahren zeigte K r  e m e r  s , dass Liisungen, die in einer bestimmten 
Menge Wasser molekiilare Mengen ahnlicher Salze enthalten , eiiie 
desto griissere Dichte besitzen, j e  grijsser das Aequivalent des in dem 
gelijsten Salze enthalteiien Metalles ist. Eine weitere Ailwendung der 
Sehlussfolgerung vori K r e m e r s  machten danri G e r l a E h ,  P a v r e  und 
V a l s o n ,  B e n d e r ,  G r o s h a i i s  und Andere. doch keiner derselben 
richtete seine Aufmerksamkeit darauf, dass die Znnahme der Dichte 
der Liisungen zugleich mit der Zunahme des Moleknlargewichts des 
sich lasenden Salzes und nicht des Aequivalents des in letzterem ent- 
haltenen Metalles erfolgt , und dass folglich die entsprechenden Be- 
stirnmungen an Lijsungeri von Salzen gemacht werden mussen, deren 
Metalle zu verschiedenen Gruppeii des periodischen Systems gehiiren. 
Dies lasst sich z. B. aus der Reihe der Chloridr ersehen, deren 
Liisungen hinsichtlich ihres specifischen Gewichtee an1 besten .nter- 
sucht sind. Folgende Tabelle zeigt die specifischen Gewichte yon 
Liisungen, die auf 100 Molekule Wasser je ein hloleliiil des Chlorids 
enthalten : 

[ 1 2 * ]  
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Molekulargow. spec.. Gew. 
bei 15--20° 

HC1 + 100H2O . . . . 1.010 36.5 
Li C1 )> . . . . 1.014 42.5 
Na C1 >> . . . . 1.023 58.5 
K C1 )) . . . . 1.025 74.5 
MgCl2 )) . . . . 1.043 95 
CuClz . . . . 1.049 111 
MnCl2 z . . . . 1.061 126 
z n Clp >' . . . , 1.063 136 
Sr Cl2 >) . . . . 1.074 158 
Cd Clz 7 . . . . 1.083 183 
B a  Clz )) . . . . 1.098 208 
Sn C14 >) . . . . l . l O G  259 
H g C l z  )) . . . . 1.128 271 
Fez CIS )> . . . . 1.134 325. 

Es ist also auger~scheinlich, dass Bje griisser das Moleknlargewicht 
des sich losenden Salzes is t ,  desto grosser ist auch die Dichte der 
Liisung desselben. (( Ohne diese Regelinlssjgkeit zu zerstoren, kann 
man an Stelle der Molekiile weder die Aequivalente der Salze, noch 
diejenige der in  letzteren enthaltenen Metalle setzen. So z. B. ist das 
Aeyuivalent des Chlorkaliums grosser , als das des Chlorcalciums, 
wahrend die Dichte der Losung des ersteren kleiner, als die der letz- 
teren ist. Derselbe Zusammenhang zwischen Dichte und Molekular- 
griisse lasst sich auch an den Liisungen anderer Salze verfolgen, z. B. 
der Bromide, Jodide und selbst der jodsanren Salze. 

spec. Molekular- 
Gew. gew. 

H B r  + 100H20 1.030 81 
L i  Br )) 1.032 87 
N a B r  )) , 1.043 103 
K Br >) 1.047 119 
MgBr2 8 1.081 184 

spec. Molekular- 
Gew. gew. 

200 CaBr2 + 100 H20 1.088 
ZnBr2 )) 1.106 225 
Sr Brz > 1.115 247 
CdBr2 )) 1.120 272 
BaBrz )) 1.133 297 

Verfasser gedeiikt diesen Zusammerihang einer genaueren Er- 
forschung zu unterwerfen und nicht nur durch Sarrimeln und Sichten 
der schon uber die Dichten vieler Losungen vorhandenen Daten, son- 
dern auch durch Ansfiihrung neqer, bereits begonnerier Bestimmungen. 
Wenn die Zusanimensetzung der Liisung einer Verbindung, deren Mo- 
lekulargewicht = M ist, durch die Formel n M  + 100 H2O ausgedriickt 
wird, in welcher II die Anzahl der geliisten Molekiile bezeichnet, so 
liisst sich nach M e n d  e l e j  e w ,  freilich i iur  noch vorlaufig, die Abhiingig- 

keit der Dichte D durch die Gleichung (G;%;)~ = A + Bn bezeiciinen, 
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wo Do die Dichte des Wassers bezeichnet, k = 1 (oder sehr nahe 
dieser Griisse ist), A die wichtigere die Dichte bedingende Constante 
ist und B eine andere constante Griisse bezeichnet. Am passendsten 
miissen hierauf bezugliche Bcobachtungen an hochst verdunnten Lo- 
sungen nngestellt werden kiinnen, da  j a  unter dieser Bedingung der 
aufgeliiste Stoff sich in einem ebenso fein zertheiltem Zustande befinden 
muss, wie wenn er  als Dampf vorhanden ware. D a  nun bekanntlich 
fiir den dampffiirmigen Zustand so einfache Verhaltnisse zwischen den 
Eigenschaften der Kiirper und deren Molekulargriisse aufgefunden 
worden sind, so kann man voraussetzen, dass dasselbe auch bei den 
sich in sehr verdiinnten Liisungen befindenden KBrpern der Fall sein 
wird. Es ist daher wohl berechtigt die Ervrartung auszusprechen, 
dass durch genaueres Erforschen und zahlreiche Restimniungen der 
specifischen Gewichte verschiedener Losungen eine Methode zur Be- 
stimmung des Molekulargewichts der sich liisenden Verbindungen auf- 
gefunden werden kann. Jawem. 

Notiz zur Frage uber die Losungen von D. M e n d e l e j e w  
(Protok. d .  mss. phys -chem. Gesellsch. 1881, 93). An der Hand der 
von Grassi  iiber die Zusammendriickbarkeit der Liisungen von Chlor- 
natrium und Calciumchlorid gefundenen Daten findet Verfasser durch 
Interpoliren die Grosse der vom Drucke bedingten Zusammendriick- 
barkeit dieser Losungen bei verschiedenem Salzgehalte und berechnet 
dann nach der die Bildung der Liisung begleitenden Verdichtung den 
Druck, der dem Uebergange des Salzes in die Liisung entspricht. Er 
fand hierbei, dass jedem sich in 100 Molekulen Wasser losendem No- 
lekule Chlornatrium bei jeder Concentration fast ein und derselbe 
Druck von 120 Atmospharen entspricht. Fur das Calciumchlorid er- 
wies sich bei dieser Berechnung der Druck gleichfalls constant, nur 
ist derselbe fast 3 ma1 griisser als beim Chlornatrium. Wenn also 
das die Bildung einer Losung bedingende Streben durch den Druck 
geniessen werden kann, se erweist es sich, dass die ersten Antheile 
der sich im Wasser liisenden erwghnten beideii Salze einen ebenso 
starken Druck ausiiben, wie die letzten Antheile, d. h. diejenigen, bei 
welchen man sich schon dem Sattigungspunkte der Liisung niihert. 

Jawein. 

Ueber die Wechselbeziehungen zwiachen dem Licht- 
brechungsverm6gen und der Zusammensetzung chemischer Ver- 
bindungen von J. K a n o n n i k o w  (Journ. d. russ. php. -chem.  Gesellsch. 
1884 ( l ) ,  119). 11. In  Anbetracht der Bestlndigkeit des Licht- 
brechungsvermogens der organischen Verbindungen, das weder beim 
Wechsel des Aggregatzustandes, noch beim Bilden von Liisungen eine 
Veranderung erleidet, musste vorausgesetzt werden, dass in dieser Rich- 
tung angestellte Untersuchungen von Verbindungen auch anderer Ele- 
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mente dieselben Resultate ergeben wiirden. In vorliegender Arbeit 
bringt nun 1-erfassei die Refraktio~isiiquivaleiite der zu den ersten 
2 Gruppen des periodischen Systems gehorenden Elemente. Zur  Be- 
stinimung der liierzu erforderlichen Daten waren ganz dieselben schon 
friiher (dies? Berichte XVI, 3047) beschriebenen Methaden angewaiidt 
worden, wobei aber der Beobachtung nnr solche Verbindungen unter- 
worfen worden waren. drren Reinheit keinem Zweifel unterliegen 
konnte. Alle in den Kreis der Untersuchuug gezogenen Verbindungen 
waren Salze sauerstoffhaltiger Sauren. Als Ausgangspunkt zur Be- 
rechnung dieiiteii die Salze organischer Sauren, da j a  die Refraktions- 
ayuivalcnte cler dieselben bildenden Elemente schori mit geniigender 
Genauigkeit bekanrit waren. Durch Subtrahiren der Summe dieser 
letzteren Qriisseii ron dem niolekularen Brechungarermogen des ge- 
gebeiien Salzes wurden daiin die gesuchten Grossen fur das den 
Wasserstofl' in der Siiure ersetzende Metal1 gefuiiden. Die aiif diese 
Weise gefundenen Griissen dienten sodami zu den Berechnungen bei 
deli Salzeii der Salpeter- and Schwefelsiiure. In Retreff der bei den 
ausgefiihrteii Beobachtungen erhallenen iind in Tabellen zusammen- 
gestellten Daten iiber 44 verschiedene Salze muss aufs Original ver- 
wiesen werden. Aus dieseii Daten berechnen sich, bei Zugrundelegung 
des Strnhles ron unendlicher Wellenlange, fLir die Metalle der ersten 
zwei Gruppen drs  periodischen Systems die folgrnden Refraktions- 
ayuivalente : 

I. ir. 
Li 2.97 Mg 6 51 
N a  4.03 Ca 9.11 
K 7.51 zn !).3Y 
CU 11.25 Si  11.23 
Rb 11.60 Cd 12.64 
Ag 12.G2 Ba 15.40 
cs 18.84 Hg lY.09. 

Diese Zahlen stellen die rnittleren We1 the dar, die am den Beob- 
achtungen der wassrigen Idiisungen der oxd- , anleisen-, bernsteiii-, 
wein-, salpeter- und sehwefelsauren Salze der mgefuhrten Elemelite 
berechnet worden sind. Die fiir die Elemente der zwei Gruppen ge- 
fundenen Refi-aktionsaynivalente sind, wie wohl sofort zu erseheii, 
deswegen gesondert zusanimengestellt, um die vollstiindige Regelmassig- 
keit in der Veranderuiig derselben zugleich mit den AtomgrBssen 
besser zu veranschaulicheii. Die Refraktionsaqaivalente der Elemenk 
werden also desto griisser, j e  grosser das Atomgewicht des sich in 
derselben Gruppe des periodischen Systeim befindenden Elementes ist. 

Auf dieselbe Weise w: fiir die Elemente, berechnet endlich 
X a n o n n i k o w  aus seinen Dateri auch die mittleren Werthe fur die 
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Refraktionsaquivalente der in der Salpeter- und der Schwefelsaure vor- 
handenen Gruppen 8 0 4  und NOS. Er findet aus Bestimmungen an 
11 verschiedenen, schwefelsauren Salzen fur SOa die Grosse Ra = 16.80 
und aus 8 Salzen der Salpetersaure fur N o s ,  RA = 13.75, woraus 
er dann den Schluss zieht, dam der Salpetersaure die Struktur 

.o HO\ 5 0  
H O -  -N: , und der Schwefelsaure die Struktur ‘ S i  zu- 

‘0 HO’ ‘0 
zuschreiben sei. Der  Stickstoff in der Salpetersaure ware also drei- 
werthig uiid der Schwefel in der Schwefelsaure sechswerthig. In  den 

Sulfonen, >S< , ninimt K a n o n n i k o w  ein vierwerthiges Schwefel- 
O \  .R 

0’ ‘R1 
atom an. Jnuein. 

Ueber Schmelzpunkt und Siedepunkt in Beeiehung zur che- 
mischen Zusammensetzung von E d m u n d  J. Mills (Phzl. Magaz. [5] 
1 7 ,  l i 3 -  187). Aus dem friiher (diese Berichte XV, 351) gegebeneii 
Ausdrrick nxy: (X, + Yr) = e, wird eine allgemeine Pormel zur Be- 
rechnung der Siede- und Schrnelzpunkte homologer Reihen entwickelt. 

Apparate fiir chemische Laboratorien von J o h .  W a l t e r  
(Dingl. 261, 367 - 37 1) .  Verfasser beschreibt und erlautert durch 
beigefugte Zeichnungen Gastrocknungs- und Waschapparate, welche 
eine sehr innige Beriihrung des Gases mit den Flussigkeiten bewirken, 
ferner wasserdurchstromte, einseitig geschlossene Kiihlrohren , welche 
in den Hals der Retorte oder in den (zweckmassig verlangerten) 
Kolbenhals gehangt resp. gesteckt werden und mit Vortheil bei Di- 
gestionen und Destillationen von Substanzen verwendet werden konnen, 
welche mit Kautschuk- oder Korkverschliissen nicht in Beruhrung 
kommen durfen. Diese Kiihlrijhren lassen sich auch verwenden, wenn 
man Niederschlage heiss unter Druck abfiltriren und dabei das Filtrat 

Gabriel. 

kiihlen will (vergl. die Zeichn. in1 Original). Gabriel. 

Notiz iiber einen Vacuymregulator fiir fraktionirte Destilla- 
tionen von L. G o d e f r o y  (Ann. ehim. phys.  [6] 1 ,  135-144. Der 
durch eine Zeichnung erlauterte Apparat gestattet, den Druck beliebig 
und gleichbleibend zu vermindern. Eine zweite Zeichnung zeigt die 
Anordnung eines Apparates zur fraktionirten Destillation unter ver- 
mindertem Druck in der Ar t ,  dass die einzelnen Fraktionen fur sich 
gesammelt und entfernt werden konnen, ohne dass Luft in das Siede- 
gefass eintritt. Gabriel. 

Ueber das specifische Gewicht des Wasserstoffs von T. S t a -  
c e w i c  z (P?iarm. Zeitschr. Russl. 23, 65 - 68). Verfasser hat gefunden, 
))dass zn ischen dem specifischen Gewichte des Wasserstofk und dem 
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der festen , fliissigen und gasfijrmigen Kijrper aerseioe Zusammenhang 
besteht wie bei den Gasen, und dass sie alle aus Wasserstoff bestehen. 
Bei der Verdichtung des Wasserstoffs und beim Uehergang desselben 
in den festen und fliissigen Zustand in Form der verschiedenen Ele- 
mente werden 3 Gruppen einfacher Kiirper gebildet, von denen die 
eine im gasformigen und festen Zustand eiil gleiches, die andere ein 
kleineres und die dritte ein griisseres specifisches Gewicht hat als das 
der Gase. Indern man nun zum theoretischen, specifischen Gewichte 
des Gases eines gegebenen Elementes auf die Luf t  bezogen eine 
gewisse Anzahl (Multipla von 10) von specifischen Gewichten des 
Wasserstoffs subtrahirt oder hinzuaddirt , erhalt man das specifische 
Gewicht der Elemente in fester und fliissiger Form, bezogen auf 
Wasser((. 

Als Beispiel sei a u s  der beigegebenen Tabelle je ein Reprasentant 
der drei Klassen aiigefuhrt: 

1) Ag = 200; 200. 0.06‘3 = 13”.80; Dichte des Ag = 13.59. 
2) Zr = 90; 9 0 .  0.069 = 6.21; 6.21 -30. 0.069 = 4.14; Dichte 

3 )  As = 75; 7 5 .  O’I.069 = 5.175; 
des Zr = 4.15. 

5”.175 + 1 0 .  0.069 = 5.86; 
Dichte des As = 5.73.  G.rbnrl 

Die Zersetaung des Ammoniaks in hoherer Temperstur von 
W i l l i a m  R s m s a y  und S y d n e y  Y o u n g  (Chem SOC. 88-93). Die 
Versuche der Verfasser haben ergeben, dass die Zersetzung des trocke- 
lien Ammoniakgases beim Durchgange durch eine erhitzte Porcellan- 
oder Eisenriihre etwa bei 500° beginne. Beim Durchstreichen durch 
eine erhitzte Glasrijhre, gefullt mit Glasbrocken, tritt die Zersetzung 
jedoch erst iri vie1 hoherer Temperatur ein (etwa bei 780°), wie denn 
iiberhaupt die Natur der erhitzten Oberflache von hauptsachlichem 
Einflusse auf den Gang der Zersetzung ist. War die Glasrohre mit 
Asbest gefullt, so wurden bei 7800 100 pCt. des durchgehenden Am- 
moniaks zerlegt, ebenso beim Durchgange durch eine blanke Eisen- 
riihre. Strich das Gas durch eine mit Eisendraht gefullte Glasriihre, 
SO erlitten bei 760O etwa 75 pCt. desselben Dissociation, wahrend 
Kupferdraht unter den gleichen Umstiinden nur 2 pCt., fein vertheiltes, 
aus Kupferoxyd reducirtes ICupfer aber etwa 50 pCt. Ammoniakgas 
zerlegte. Als eine mit Ammoniakgas gefullte Glasriihre sechs Stunden 
lang anf 780° erhitzt worden war - nur eine Riihre hat es ausge- 
halten -, war nach dem Oeffnen keine Dissociation nachweisbar. Auch 
in den Fallen, in welchen aus der Analyse vollstiindige Dissociation 
sich ergeben hatte, zeigte das Gas noch schwachen, ammoniakalischen 
Geruch und alkalische Reaktion. Hieraus und im Hinblick auf die 
Resultate von D ev i l l e  (Annulen 135, 104) schliessen die Verfasser, 
dass eine Wiedervereinigung von Stickstoff und Wasserstoff, wenn 



auch in geringstem Grade,  stattfinde. Diese beiden Gase vereinigen 
sich nicht zu Ammoniak, wenn sie irn trockenen Zustande durch eine 
rothgluhende, eiserne Rohre getrieben werden; ist das Gemenge feucht, 
so treten Spuren von Ammoniak auf, was vielleicht dem Auftreten 
von nascirendern Wasserstoff aus der Zersetzung des Wassers durch 
Eisen zuzuachreiben ist. Schertol. 

Ueber Hyponitrite von E d w a r d  D i v e r s  und T a m e n i a s a  
H a g a  (Chem. SOC. 1884, 78-87). B e r t h e l o t  und O g i e r  haben 
dem ron  D i v e r s  (s. diese Berichte I V ,  481) beschriebenen unter- 
salpetrigsauren Silber (Nitrosylsilber) die Formel Ag4 N4 0 5  beigelegt, 
da sie bei ihrer Untersuchung der Verbindung niemals den der Formel 
A g N O  entsprechenden Gehalt von 78.3 pCt. Ag,  sondern stets nur 
etwas uber 76 p e t .  gefunden hatten ( Z o r n ,  diese Berichte X ,  1306 
wid v a n  d e r  P l a a t s ,  ebenda X, 1507 haben der theoretischen Zahl 
nahestehende Mengen elhalten). Die Verfasser zeigen , dass nnter- 
salpetrigsapres Silber leicht etwas oxydirt wird , wodurch der Ausfall 
an Silber bei der Analyse sich erklart. Als die Verbindung in einer 
Atmosphare von Kohlensaure umkrystallisirt ond gereinigt worden 
war, enthielt sie 77.13 pCt. Ag. Kohlensaure zersetzt das  Nitrosyl- 
silber nicht merklich, lost es aber ahnlich wie Essigsaure. - Die 
Methoden zur Darstellung der Hyponitrite werden besprochen. 

Schertel. 

Die Krystallisation der Phosphorsaure von P. L. M a s k i s s o n  
(The Pharm. Journ. 1584, 644). Wird ein Krysiall von Phos- 
phorsaurehydrat in Phosphorbaure vom specifischen Gewicht 1.750 
gebracht, so beginnt augenblicklich Krystallisation unter starker WBrme- 
entwicklung ; Iangsamer erfolgt die Ausscheidung aus einer Saure vom 
specifischen Gewicht 1.660, aber hieraus in deutlich ausgebildeten, 
durchscheinenden, prismatischen Nadeln. Krystalle verschiedener Salze 
waren unfahig, Krystallisation in der concentrirten Saure hervorzurufen. 
Wahrend durch blosses Abdampfen bis zum specifischen Gewichte 1.860 
keine Krystallisation eingeleitet werden konnte, erhielt man durch Ab- 
dampfen im Vacuum durchscheinende, tafelformige Krystalle , welche 
an der Luft sofort undurchsichtig wurden unter Warmeerscheinung. 
D e r  Verfasser will die eigenthiirnliche Thatsache beobachtet haben, 
dass die aus einer Losung vom specifischen Gewichte 1.800 im Vaciiurii 
erhaltenen Krystalle in einer S lure  von schwacherer Concentration 
keine Krystallisation hervorrufen und andererseits, dass die aus 
schwacheren Lijsungen ausgeschiedenen Krystalle in einer S l u r e  von 
hoherem specifischen Gewicht als 1.800 keine Krystalle erzeugen; er 
versaumt aber eine Andeutung zu geben, ob aus den Sauren versohie- 
dener Concentration sich gleichartige Krystalle nusscheiden. 

Schertel. 
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Ueber das Kieselsaurehydrat &us Gusseisen von G Z a b u d  s k y 
(J. d. russ. p h p - c h e m .  Gesei'lsch. 1883 ( I ) ,  60-1). Zuin Auflosen des 
Gnsseisens benutzte Verfasser das schon friiher von ihm vorgeschlagene 
Gemisch von Bupfersnlfat und Chlornatrium (diese Herichte XV, 23 18). 
Der ungelijst bleibrnde und dann bei 1250 getrocknete Riickstand einer 
Gnsseisenprobe (I) ( s .  unten) ergab beim Verbrmnen: a Kohlenstoff 
= 75.55 pCt. und Wasserstoff = 3 90 pCt. oder = 35.12 pCt. Wasser. 
Da nun aller ini Gusseisen enthaltene Kohlenstoff in Form von Gra- 
phit vorhanden w:tr, so miisseii die gefiiiidenen 3.90 pct. Wasserstoff 
auf Rechnung des Wsssers gestellt werden, das sicli, beim Verbrennen 
des Ruckstandes, aus dem irri letzteren enthaltenen Hydrate des sili- 
ciums ausgeschieden hatte. Hieraus berechnet sich fur das brim Liiseri des 
Gusseisens zuriickgebliebene Kieselerdehydrat die Formel : (Si 0 2 ) ~  H2 0. 
Bei langsamereni Liiseii des Gusseisens in dem erwahnten Gemische 
blieb ein Kieselerdehydrat von der Zusammensetzung: (SiO&H2 0 
Z U I  iick. Beim Zersetzen des Gusseisens durch die k'opferchloridliisungr 
sclieidet sich iibrigens nicht alles in demselben vorhandene Silicium als 
unliisliches Kieselerdehydrat BUS, sondern eiii Theil des Siliciunis geht 
auch in die Liisung iiber. In  dieser Hinsicht zeigten nun zwei der 
Untersuchung unterworfene siliciumhaltige Gusseisenproben ein sehr 
verschiederies Verhalten, denn wahrend aus der einen Probe (I) nur 
ein uribedeutender Theil des darin enthalten.en Siliciums ungefahr */g 

bis zu 1/15 der ganzen Menge desselben ill die Losung iiberging, liiste 
sich beim Zersetzen der anderen Probe (11) fast alles Silicium und als 
Kieselerdehydrat blieb nur l/8 der im Eisen rorhandenen Silicium- 
menge im Riickstande zuriick. Die beiden untersuchten Gusseisen- 
proben enthielten folgeiide Bestandtheile: 

Chem. gel,. C Grapliit Si S P M n  
Probe I: - 1.94 9.50 0.020 0.11 12.0 pCt. 

)) 11: 0.58 2.38 5.92 0.027 0.14 10.9 D 

Zersetzung des Kaliumsulfits durch Gliihen von B e r t h P 1 o t 
Verfasser constatirt, dass die Zersetzung 

Janrlll 

(Ann.  chitn. phys. [ G I  1, 78). 
des Kalinmsulfits genau im Sinne der Gleichung : 

4 K a S 0 3  = 3 K ~ S 0 4  + K2S 
stattfindet (wahrend das Metasulfit nach der Gleichung: 2 Kz S2 0 5  

= 2 Kp S 0 4  + S 0 2  + S zerfiillt), und dass sich die Zersetzung noch 
nicht bei 450°, sondern erst in dnnkler Rothgluth und zwar vijllig erst 
nach einiger Zeit vollzieht; das dabei entsteliende Kaliumsulfid enthalt, 
wie in allen Fallen, wo es rein entstehen sollte, eine kleine Menge 
eines rothen Polysalfids. Galnzel. 

Ueber die Amdgamation des Platins, Alurniniums und Eisens 
von M. K r o u c h k o l l  (Journ. de Phys. ( 3 )  111, 139). Ein niit kochen- 



der Salpetersaure gereinigtes und mehrmals bis zur Weissgluth erhitztes 
Platinblech amalgamirte sich beim Eintauchen in  reines Quecksilber. 
Aluniiniurn, welches mit einem Messer rein geschabt, und unmittelbar 
darauf in Quecksilber getaucht worden war, nahm eiu mattes Ansehen 
an und zeigte sich oxydirt. Geschieht das Schaben unter Quecksilber, 
so steigen weisse Hautchen w on Aluminiumoxyd auf und die rein ge- 
schabten Stellen sind beim Herausriehmen mit Aluminiumoxyd bedeckt, 
die vom Metalle sich loslosen, wahrend eine neue Oxydschicht an 
ihrer Stelle sich bildet. Aluminium und Eisen amalgamiren sich, wenn 
sie als negative Elektroden in Quecksilber getaucht werden, welches 
mit angesauertem Wasser bedeckt ist. Das Eisenarnalgam oxydirt 
sich an der Luft langsamer als das Amalgam des Alurniniums. 

SLhertel. 

Ueber den Einfluss der Zusammensetzung des Gleses auf 
die Depressionserscheinungen der Thermometer von R. W e  b e r  
(Sitzunpber. d.  preuss Akad. d .  Wissenschaften L , 1233). So,gfaltige 
Versuchc mit Thermometern BUS Glasern verschiedener Art haben er- 
geben, dass die Zusammensetzung der Glaser einen maassgebenden 
Einfluss auf die Grosse der Depression besitze, dass die sehr leicht 
fliissigen Alkalikalkglaser eiu sehr ungiinstiges Material fiir Thermo- 
meter bilden , reine Kaliglaser mit reichlichem Gehalt an Kieselsaure 
und Kalk dagegen das gunstigste Verhalten zeigen. Rchertel. 

Ueber die Identitat von Scovillit und Rhabdophan vor 
G. J. B r u s h  und S. L. P e n f i e l d  (Americ. Journ. of Science (31 
XXVII, 200. Das von beiden Verfassern als S c o v i l l i  t beschriebene 
Mineral (diese Berichte XVI, 1868) hat sich bei weiterer Untersuchung 
als identisch mit Rhabdophan erwiesen. Schertel .  

Organische Chemie. 

Die Einwirkung des Aluminiumbromids auf Aethylen und 
die Bromiire gesattigter Alkohole von G. G u s t a v s o n  (Journ. 
d.  rum. ph?/s. chem. GeseZlsch. 1881 ( I )  95). Zur Erforschung der in 
der Ueberschrift genannten Einwirkung werden vollkommen trocknes 
und reines Aethylen und trockner Bromwasserstoff durch ein U -fijr- 
miges Rohr  geleitet, an dessen Wanden vorher das Aluminiumbrornid 
vertheilt worden war. Die Reaktion beginnt schon bei Oo, geht aber 
beim Erwarnien bis auf 60-70° bedeutend schneller vor sich, doch 
zu gleicher Zeit verlaufen dann auch die dieselbe begleitenden Neben- 




