
R e f e i a  a t e. 

Allgerneine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Einfluss der Dichte der explosiven Gasgemische auf den 
Druck. Isomere Mischungen ron B e r t h e l o t  und Vie i l l e  (Compt. 
rend. 98, 705).  Unter den untersuchten Gasgeniischen befanden sich 
eine Anzahl, die von verschiedenein Anfangszustande ails dieselben Ver- 
brennungsprodukte liefern, z. B. C 0  + 2 Ha + 11/2 0 2  urid CHa + 2 0 2 ,  

oder 2 C O  + N2 + 0 2  und C2N2 + 2 0 2  u. S.  w. Die Verfasser ier- 
gleichen die Explosionsdrucke dieser Gemische (siehe diese Berichte 
XVII, Ref. 154) und schliessen daraus, dass bis zii den hohen Trm- 
peraturen von 3 - 4000O der Drnck proportional mit der Dichtigkeit 
des gasformigen Systems wachst , wenn demselben gleiclie Warnie- 
mengen zugefuhrt werden, dass die specifische WIrme unabhiingig \-on 
der Dichte des Systenis ist, dass der Druck mit der Menge der zu- 
gefiihrten Wlrme wachst, und dsss endlich die scheinbare specifische 
Warme gleichfalls mit der zugefuhrten Warmemenge (d. h. niit der 
Verbrennnngsteniperatur) w8chst. liorutmann. 

Ueber die Sulfite und Bisulfite des Natriums von d e  F o r -  
e r an  d (Con@. rend. 98, 738). Die calorimetrischen Beobachtungen des 
Verfassers ergeben ganz analoge Resultate, wie sie fruher an den 
Sulfiten des Kalinms erhalten worden sind (vergl. diese Berichte XVI, 

Allgemeine Theorie der Dissociation von I s  am b e r  t (Compt. 
rend. 98, 805). Verfasser entwickelt seine Theorie der Dissociation 
(vgl. diese Berichte XVII, Ref. 96) in allgemeineren Ausdrucken. 

381, 382). Horstmann 

Horstmann. 

Ueber die Messung der Dissociationsspannunannung des Jod- 
quecksilbers von D e b r a y  (Compt. rend. 98,807). Verfasser bestimmt 
die Dichte des Jodquecksilberdampfes bei der Temperatw des sieden- 
den Selens (6650) und bereehnet daraus, dsss bei dieser Temperatur 
etwa 0.8 des Dampfes In Jod und Quecksilber zersetzt sind. 

[I51 
Horstmann. 

Berichte d. D. chem. Gesellsohaft. Jahrg. XVII. 
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Ueber die Nichtexistenz des Ammoniumhydroxydes von 
D. T o m  m a s i (Compt. rend. 98, 8 12). Aus seinem Gesetze der ther- 
mischen Constanten (vgl. diese Berichte XV, 2355, 2732) will Verfasser 
schliessen, dass ein Hydroxyd des Ammoniums in wassriger Losung 
nicht existirt. Horstmsnn. 

Bildungswarme der Fluoride des Silbers, des Magnesiums 
Die calorimetri- und des Bleis von G u n t z  (Compt. rend. 98, 816). 

schen Messungen des Verfassers ergaben : 

(Ago ,  HF" Aq) . . . . . .  = 7.3 (3x1. 

(AgF1, Ail) . . . . . . . .  - 3.4 )) 

( A g F 1 + 2 H a O ,  Ag) . . . . .  
(MgOzHa, 2 H F 1  Acl). . . . .  = 3 0 . 4  >> 

(PbOZHz, 3HF1 A c ~ ) .  . . . .  = 22.2 >) 

- 

1.5 )> 
- - 

Die Neutralisationswlrmen der Fluorwasserstoffsaure kommeri wie 
bei den Alkalieri derjenigen der Schwefelsitiure am nffchsten. 

€101 \tlllilllll  

Thermochemische Studie fiber Fluorsiliciumwasserstoff von 
Ch. T r u c h o t  (Cornpt. rend. 98, 821). Reines Fluorsilicium wurde 
diirch Erhitzen von Baryamsilicofluorid erhalten. Der  Wiirmewerth 
der Zersetzung durch Wasser in Fliiorsiliciamwasserstoff und Kiesel- 
sSiure betriigt : 

(Si Fli, Aq) - . . . .  - 2 2 . 2  C d .  
Mit nicht ;tllzii wrdunnter Flnorwasserstoffs~ureliisung bildet sich 

direkt Flnorsilici umw asserstoff: 
(SiV14, 2HFl  Aq) . = 17.0 Cxl. 

Die Lijsungswlrmr: der krystallisirten Hydrate des Fluorsiliciumwas- 
serstoffs konnte riiclit genan gemessen werden. Mit trockenem Flnor- 
wasserstoff vwbintlet sich das I~luorsiliciom bei niedrigeii Tempera- 
tnren nicht. t 1 0  I 5 tlllilllll  

Ueber das Glyoxalnatriumbisulflt voii d e F o r  c r  a n  d (Compt. 
rend. 98, 824). Dit. Vercinigrnig roii Glyoxd,  C2Hz01, mit 3 Mole- 
knlargewichten Natririmbisulfit in wiissriger Losnng entwickrlt nach des 
Verfasbers Versaclien 1 1 .(I:$ Ca1. Die L6snngswarme der festen Ver- 
bindiinq betriigt 9.66 Cnl., die Liisungswiirme dcs Glyoxals 1.25 Cal. 
Beini Vrrmischeri \ .or1 2 lCIoleknlar~ewichtrri schwefliger SBure niit 
Glyoxal in  m8ssrigc.r Liisimg werden 11.4 Cal. frei. Verfasser sieht 
in dieser grossen WBrnieerit~~,icIilurig einen Reweib dafiir, dass in der 
LBsung eine zusainiiirngr~etztc SRure entsteht, dcren Salz die Irrystal- 
lisirtc Natriumvclbiiiduir:: ist. tl01 ,tlll'lllll. 
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Ueber die Elektrolyse des festen Glases von E. W a r b u r g  
(Ann. Phys. Ch. N. F. 21, 622) .  Erhitztes Glas leitet bekanntlich den 
galvanischen Strom als Elektrolyt. Nach den Versuchen des Verfas- 
aers scheidet sich bei der Elektrolyse von Kalknatronglas bei ca. 300O 
zwischen Quecksilberelektroden auf der Anodenseite des Glases eine 
diinne, sehr schlecht leitende Kieselsaureschicht ab, welche die Inten- 
sitat des Stromes in knrzer Zeit auf einen kleinen Theil des ursprung- 
lichen Werthes herabdrickt. Die Schicht giebt sich dem Auge durch 
die Farben dunner Blilttchen zu erkennen. Sie vermindert in der 
Kalte die Oberflachenleitung des Glases auf ein Minimum, so dass 
durch Beruhrung mit der Glasflache eiu starkgeladenes Elektroskop 
nicht mehr entladen wird. Die Bildung der Kieselsaureschicht wird 
vermieden, wenn man Natriumamalgam als Anode verwendet. Es wird 
alsdann an der Anode Natrium von dem Glase anfgenommen und an 
der Kathode abgegeben. Bei genugender Dauer des Versuclis geht 
leicht so vie1 Natrinm durch das feste Glas hindurch, dass das Queck- 
silber der Kathode als Natriumamalgam erstarrt. Dabei bleibt das 
Glas durchsichtig und andert iiberhaupt keine der untersuchten Eigen- 
schaften. Horstiu.iiiii. 

Ueber die specifische Warme der Losungen und die Warme- 
tiinung bei deren Bildung voii W. A l e x e j e w  (J. d. rusg. phys.-chern. 
Gesellsch. 1884 (1) 109). Beim Liiseu \*on Fliissigkeiten konnen nach 
A l e x e j e w  2 F d l e  eintreten: 1. Es  entsteht cntweder eine mehr oder 
weniger bestandige chemische Verbindung, wobei gewiihnlich Wdrme 
ausgeschieden wird und die specifische Wilrme der Liisung sich kleiner 
oder gleich der fur die Mischung berechneten specifischen W" arme er- 
weist. 2. Oder die Fliissigkeiten geben beim Vermischen keine die- 
mische Verbindung, danri ist die specifiscbe Warme der Losung griisser 
als die berechnete und das Losen geschieht linter Absorption von 
Warme. Da nun wenig Flussigkeiten bekannt sind, die mit einander 
keine chemische Verbindung bildrn, so tritt iifters der Fall ein, dass 
die Bildung einer Liisung zugleich mit der Entstehung einer chemischen 
Verbindung vor sich geht. Brim Vermischen voii chemisch nicht auf 
einander einwirkenden Flussigkeiten ist die Wlirmetiinung, iiach , den 
Versiichen von A 1 e x e j  e w ,  imnier negativ und die veriindrrliche Griisse 
derselben wird durch die Znsammensetzung der Mischiuig bedingt. 
Beim Vcrmischen z. €3. von 4 8 pCt. Wenzol mit 95.2 pCt. Anilin ist 
die WBrmetiiniing = - 26.3 Calorien, von 48.4 Theilen Reiizol niit 
51.6 Theilen Aniliii = - 183 5 Calorien und v o n  93.77 Theileli IZenzol 
mit 6.23 Theilen hniliri = - 29.2 Calorien. Das Maximum dei  WRrine- 
tiinung entsprieht also gleiclieii Mengen der sicti vrrmischeiidrn Flussig- 
keiten. Bei sich gegenseitig auf'liisenden (aber nicht rermischenden) 
Fliissigkeiten ist die Warmetiinung gleichfalls negativ , doch \ eriiiidrrt 

[ l i b ]  
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sie sich nicht gleichmassig beim Ueberschuss der einen oder der 
anderen Flsssigkeit; so z. B. geben 1.85 Theile Anilin mit 98.15 Theilen 
Wasser = - 5 Calorien und 97.91 Tlieile Anilin mit 2.09 Theilen 
Wasser = - 228 Calorien. Dasselbe Resultat ergaben mit Phenol 
und Wasser bei 75O, d. 11. Lei eirier Temprratur, die hoher liegt als 
diejenige , bei welchw cine Mischung erfolgt , angestellte Versuche. 
96.9 Theile Phenol mit 3.1 Theilen Wasser ergaben - 40 Calorien; 
80.8 Theile Phenol uncl 19.2 Theile Wassrr - 347 Calorien; 48.15 Theile 
Phenol und 51.85 Theile Wasser - 408.8 Calorien und 16.4 Theile 
Phenol mit 83.6 Theilen Wasser - 97.0 Calorien. Zur  Ermittelung 
der Ursache dieser negatiren Warmetiiiiungen bestimmte A l e  x e j  e w 
die Veranderungen dcr specifischen Wiirme. Es erwies sich hierbei, 
dass die specifischen Wiirnien der Gemische von Toluol niit Xylol, 
Toluol mit Aniliri, Nitrobrnzol mit Anilin u. s. w. sich nicht wesent- 
lich von den fiir dieselben herechneten specifischen Warmen unter- 
schieden, wahrend bei den Liisungen sich das Gegentheil heraosstellte. 
So z. B. ist die fur 2.83 Theile’ Anilin und 97.17 Theile Wasser be- 
rechnete spkcifische W2rme = - 1.008, wlhrend Versuche die Zahl 
1.023 gaben; fur 96.14 Theile Anilin uud 3.86 Theile Wasser wurde 
berechnet 0.5384 und gefunden 0.5587. Eine ebenso bedeutende Zu- 
nahme der specifischen Warme wurde gefunden : fur Phenol und Wasser, 
Isobutylalkohol uud Wasser u. s. w. Im Allgemeinen wird, A l e x e -  
jew’s  Ansicht nach, d i e  n e g a t i v e  W l r n i e t i i n u n g  b e i m  Bi lden  
e i n e r  L i i sung  d u r c h  d i e  Z u n a h m e  d e r  spec i f i s chen  W a r m e  
e r k l a r t .  Bei schwer erstarrenden Gemischen (a. h. bei niedriger 
Schmelztemperatur) geniigt schon eine geringe, durch das Calorimeter 
schwer zu bestimmende Zunahme der specifischen Warme, urn eine 
bedeutende Warmeabsorption zu bedingen. Nach fruheren Versuchen 
von A l e x e j e w  wird beim Liisen von Isobutylalkohol in Wasser ein 
Min imum der Liislichkeit beobachtet, beim Liisen des Wassers in 
dirsem Alkohol i a t  kein Minim u m  vorhanden. Das Vorhandensein 
eines Minimums wurde durch die Bildung eines unbestiindigen Alkohol- 
hydrates erklart. Bei uber dem Minimum liegenden Temperaturen 
muss aber das Hydrat zerstort werden und es ist daher keine Ursache 
zu Ausscheidung von Warme da. Uebereinstirnmend mit dem soeben 
Angefuhrten fand A l e x e j  e w  fur 6.56 procentige Losungen des Iso- 
bntylalkohols in Wasser bei verschiedeneii Temperaturen folgende 
Wiirmetonungen : 

bei + 10 19.5” 51.1O 70.25O 8 10 
Cal. + 115.6 + 59.4 + 8.87 - 26.31 - 52.2. 

Der Versuchsfehler erreichte keine 5 Calorien. 
Jun ein. 

Ueber die chemische Affinitat von A. Bazarow (J. d. mss. 
phys.-ehem. Gesellsch. 1854 (1) 168). Von der Voraussetzung aus- 
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gehend , dass die die chemische Energie bedingende Bewegung der 
Atome in einer Vibration der letzteren bestehe und d a s j  die Ver- 
schiedenheit dieser Vibrationen nicht nur von der Geschwindigkeit und 
den Amplituden, sondern auch von der Richtung der einzelnen Schwin- 
gungen abhzngen kann, entwickelt Verfasser die Ansicht , dass die 
Anziehungskraft der sog. Elementaratome in bestimmten Punkten oder 
Polen concentrirt sei und dass von der Anzahl dieser Pole dasjenige 
bedingt werde, was man die Werthigkeit eines Elementes nennt. Stellt 
man sich nun die Vibrationen der Atome als gradlinige Schwingungen 
um einen bestimmten Punkt vor, so kann die Richtung derselben in 
Beziehuiig nuf die Pole der Anziehung verschieden sein. Bei einigen 
Elementen, bei den sog. positircn zum Beispiel, kiinnen die Vibrationen 
in der Richtung der Lage der Axe des Atomes, d. h. der durch das 
Centrum und den Anziehnngspol des Atomes gehenden Linie , statt- 
findend gedacht werdrn, bei anderen, den negativw Elementeii da- 
gegen, senkrecht zu clieser Axe. Kei den zwischen diesen entgegen- 
gesetzten Gruppen liegenden Elementen werden auch die Vibrationen 
in den intermedigren Richtungen vor sich gehen und e i n e ~  grasseren 
oder kleineren Winkel mit der Ax? bilden. Nit der periodischen Zu- 
nahme des Atomgewichtes der Elemente wird d a m  auch die zugleich 
vor sich gehende Verdnderung der Vibrationswinkel periodisch ver- 
laufen. Die Verschiedenheit in der Vibrationsrichtung der verschiedenen 
Atom? ist nun auch, nach der Ansicht von H a z a r o w ,  zur Erkliirung 
der chemischen Wahlverwandtschaft erforderlich. Wenn die chemische 
Energie eine Funktion der Geschwindigkeit (v) und der Amplitude (h) 
dieser Vibrationen der Atome ist, so Iiisst sich die chrmische Affinitiit 
als abhangig von der Richtung derselben betrachten und letztere durch 
(Sin x) bezeichnen. Sowohl die chemische Energie, als anch die Affi- 
nitat miissen in einer bestimmten Abhaingigkeit ron  dem Atomgewicht (p) 
und der Werthigkeit (a) eines jeden Elementrs stehen. Die Gesammt- 
heit diesel. Griissen bedingt daher, nach B a z a r o  w ,  den Charakter 
eines Elementes : N = f (p v h a Sin x). Jnnein 

Ueber die Capillaritatsconstanten der Flussigkeiten bei 
ihrem Siedepunkt von R o b e r t  S c h i f f  (Ann.  223, 47-106). Dem 
vom Verfasser in den Berichten (XV, 2965) bereits Mitgetheilten ist 
Folgeiides hinzuzufiigen. a l s  Capillaritiitsconstante berechnet Verfasser 

nicht, wie a. a. 0. geschehen, C = 2a2s, sondern N = ~ 1000, d. h. 

die mit 1000 mnltiplicirte relative Anzahl der von der Laingeneinheit 
der Contactlinie zwischen Fliissigkeit und fester Wand getragenen 
Molekiile, von ihm als ))gehobene Molekulzahla bezeicbnet. Durch 
Vergleichung solcher Verbindungen, bei denen N dieselbe Griisse besitzt, 
fand Verfasser, dass die Zonahme von 1 C denselben Einfluss auf 

a2 3 

2 m  ' 



N ausiibt, wie 2 H, dass 1 0 gleich wirkt 3 H und 1 C1 gleich 7 H. 
Untersucht wiirden folgende Verbindungrn: 

Hexan (norm.). . . 
Octan (Diisobutyl) . 
Decan (Diisoamyl) . 
Amylen . . . . . 
Caprylen . . . . . 
Diallyl . . . . . 
Benzol . . . . . 
Toluol . . . . . 
Xylol (1 . 2 )  . . . 
Xylol (1 . 3 )  . . . 
Xylol (1 .4)  . . . 
Aethylbenzol . . . 
Prop ylbenzol (norm .) 
Aethyltoluol . . . 
Mesitylen . . . . 
Cymol . . . . . 
Methylalkohol . . . 
Aethylalkohol . . . 
Propylalkohol . . . 
Isopropylalkohol . . 
Isobutylalkohol . . 
Tsoamylalkohol . . 
Dimethyliithylcarbinol 
Allylalkohol . . . 
Chloroform . . . . 
TetrachlorkohlenstoE 
Aethylisobutyrat . . 
Propylisobutyrat . . 
Isobutylisobutyrat . . 
Aethylenchlorid . . 

N = lG.l 
) 10.5 
) 7.7 
)) 22.0 
) 11.5 
) 18.3 
) 27.3 
~ 20.1 
’> lli.0 
5 15.9 

15.8 
) 16.2 
>’ 13.0 
) 12.9 
) 12.6 
)/ 10.4 
?\ 39.8 
)) 38.5 
)) 29.0 
)) 28.2 
) 21.7 
)) 17.4 
)) 17.6 
)) 33.8 
)< 18.6 
) 13.3 
) 12.3 

10.2 
8.5 

) 24.6 

Aethylidenchlorid . . N = 20.8 
Propylchlorid . . . 23.8 
Aceton . . . . . )) 33.6 
Paraldehyd . . . . )) 11.7 
Diathylacetat . . . )) 11.4 
Dimethylacetat . . . )) 18.4 
Aether . . . . . )) 21.3 
Aethylformiat . . )) 2G.8 
Propylformiat . . . 20.6 
Isobntylforrniat . . )) 15.8 
Tsoamylformiat . . . 2 13.3 
Methylacetat . . . )) 27.2 
Aethylacetat . . . )’ 20.2 
Propylacetat . . . )) 15.6 
Isohutylacetat . . 12.8 
Isoamylacetat . . . ) 10.6 
Methylpropionat . . y 20.6 
Aethylpropionat . . ) 15.6 
Propylpropionat . . )> 12.6 
Isobutylpropionat . . > 10.5 
Isoaniylpropionat . . )) 8.8 
Methylbutyrst . . . ) 15.9 
Bethylbutyrat . . . )> 12.6 
Propylbutyrat . . . )) 10.4 
Isobutylbutyrat . . )) 8.5 
Methylisobotyrat . . Y 15.7 
Methylvalerianat . . )) 12.9 
Aethylralerianat . . )) 10.8 
Propylvalerianat . . ? 8.8 

Piii i ier 

Ueber die Erniedrigung des Gefrierpunkts von Losungen 
der Alkalisdze von E’. M. R a o u l t  (Compt. Tend. 98, 509). In Fort- 
setzurig seiner ausgedeliiiten Untersuchungen iiber die Erniedrigung des 
Gefrierpunkts des Wassers, wenn darin eine bestimmte Menge Saure 
oder Base oder Salz gelost ist, hat Verfasser jetzt die Resultate zu- 
sammengestellt, welche er h i  Untersikhung der Alkalisalze gewonnen 
hat. Die gefundene Erniedrigung des Erstarrungspunkts wird umge- 
rechnet auf diejenige Losung, welche in 100 g Wasser ein Molekiil des 
Salzes in Grammen enthalt. Verfasser theilt die Salze je  nach der 
Menge dcr in ihiieii enthaltenen Metallatome in sechs Klassen, ohne 
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Riicksicht auf die Basicitat der Saure, so dass saures Kaliunisulfat in  
die erste Klasse gerechnet wird. Ferner werden auch die Sulfhydrate 
zu den Salzen gezahlt. So wurde denn fur Natriumsulfhydrat das 
Maximum der Erniedrigung (36.30), fur Mononatriumcitrat das Mini- 
nium (26.X0) gefunden. Letztere Abweichung von der Mittelzahl (circa 
32O), um welche die eigentlichen Salze den Erstarrungspunkt herab- 
driicken, erklart Verfasser aus der Dissociation des Salzes in wasse- 
riger Liisung. Fiir Bimetallsalze wurde das Maximum der Molekular- 
erniedrigung beim Nitroprassidnatrium (46.8O), das Minimum beim 
Dinatriumphosphat (37*), im Mittel 40° gefunden. Fiir Trimetallsalze 
brrragt die Erniedrigung 45O, eine Zahl, welche Verfasser fur zu hoch 
erklart, weil auch hier die S a k e  (Na3P04 und NasCcH50T) in Lo- 
sung sich dissociiren. F u r  die vierte Klasse (NarP207 und KdFeCyG) 
betragt die Erniedrigung circa 460 und endlich fur die fiinfte Klasse 
(Ferricyankalium und Cobalticyankalium), welche Verfasser KGFez Cylp 
u. s. w. schreibt, sogar 9G0. Er halt dafiir, dass diese Formeln zu 
halbiren seien. Pinner. 

Bestimmung der Erstarrungstemperatur einiger Gese und 
Flussigkeiten von K. O l s z e w s k i  (Monatsh. fiir C h i n .  5,  127). Mit 
Hiilfe von fliissigem Aethylen hat Verfasser gefunden, dass C h l o r  bei 
- 1020 erstarrt, S a l z s a u r e g a s  bei - 115.7O erstarrt und bei - 112.5O 
zu schmelzen beginnt. Arsenwasserstoff erstarrt bei - 1 18.9O und 
schmilzt bei - 113.5O. Fluorsiliciurn erstarrt beim Abkiihlen auf 
- I 0 2 0  zu einer weissen amorphen Masse, die bei Erhiihung der Tern- 
peratur ohne zu schmelzen verdampft. Aethylather erstarrt bei - 1290 
und schmilzt bei - 117.4O. Ainylalkohol erstarrt bei 134O zu einer 
harten, halbdurchsichtigen, amorphen Masse, iiachdem er  bei - 115O 
butterartig weieh geworden ist. Pinner. 

Ueber den Krystallwassergehalt der Selee von T h e o d o r  
S a l z e r  (Ann.  228, 1-39). Verfasser stellt folgende, aus den bis 
jetzt bekannten Thatsachen abgeleitete Regeln auf: 1 )  Wenn eine 
einbasische SLure rnit einem Metall ausser dem neutralen Salz auch 
saure Salze bildet, so wird die Zahl der aufnehmbaren Krystallwasser- 
molekule (bezogen auf e i n  MolekuI Saure) mit zunehmendem Saure- 
gehalt geringer. 2) Wenil eine Saure mit einem Metall ausser dem 
neutralen auch basische Salze bildet , so enthalten letztere weniger 
Krystallwasser als das neutrale Salz. 3) Wenn eine mehrbasische 
anorgaiiische Saure mehrere normale Salze mit einem Metall bildet, 
so wachst die Zahl der aufnehmbaren Krystallwassermolekiile in dem 
Maasse, als der HydroxylwasserstofT durch Metall ersetzt wird. Die- 
selbe Regel gilt fiir organische Sauren, soweit es die Ersetzung deren 
Carboxyl- oder Sulfoxylwasserstoffs betrifft. 4) Die Salze der Benzol- 



derivate, in welcheri zwei negative Griippen (OH, COaH, SO3H, N02) 
in der Orthostellong zii einander sich befinden, enthalten weniger 
Krystallwasser als die isomeren Salzr der Parasaurrn. Der  Wasser- 
g e h d t  der S a k e  der Metasiiuren liegt meist zwischeii dieseu beiden 
Extremen. Die Regel gilt aiich, wemi aiisser deri erwiihnten zwri 
neg,itiren Grnppen iioch C1, Br, J odcr eine indifferente (frnppe iii 
deli Benzolkern eingrtreten ist. l n i ~ i i i e r .  

Ueber die Gesetze der Zersetzung der Salze durch Wasser 
voii €1. Le C h a t e l i r r  (Corq3t. rend. 98, 675). Verfasser fasst die Ge- 
setze, iiach welchen die Zersetzuiig von Salzen darch Wasser sich 
vollzielrt in dein Falle, wo das eine der Zersetzungsprodukte unliis- 
licli ist, in folgendem Satze zusammen (Vorausgeschickt sei, dass nnr 
die Zersetzarig des schwefelsauren Quecksilberoxyds beriicksichtigt ist 
uncl dass clir Vr~.sti(*lie von D i t  t e  iiber diesen Gegenstand zu Qrunde 
gelegt sind): Die Siiuremenge, welche nothwendig ist, um die Zer- 
setzung eines Salzrs zu verhindern, wiichst mit der Menge des ge- 
liisteri Salzrs, aber nur  bis z i i  einer bestimmten Grenze. I ' I I I ~ ~ C ,  

Bestimmung der Dichte und des Ausdehnungscoefficienten 
des fliissigen Sauerstoffs von K. O l s z e w s k i  (Moizutsh. f u r  Chetn. 
5,  124). In einem zu diesem Zweck construirten und genaa beschrie- 
beiien Apparat hat  Verfasser die Dichte des fliissigeri Sauerstoffs be- 
stimmt ond bei - 129.57" = 0.7555, bei - 134.43" = 0.806, bei 
- 139.3O = 0.877 gefiinden. f'llrner 

Einwirkung der elektrischen Stromung auf ein Gemisch 
von Sauerstoff, Stickstoff und Chlor von P. H a n t e f e u i l l e  und 
J. C h a p p u i s  (Compt. rend. 9S, 626). L G s t  man durch eine Ozoni- 
sirungsriihre eine Mischang \-on Sauerstoff , Stickstoff und Chlor hin- 
durchstreichen, so brdeckeri sich die WBnde der Riihre allnilhlich mit 
einem eisiilinlichen Iieberzug , der bei 1050, ohne zii schmelzen , sich 
schriell unter Entwickrliing voii Stickstofldioxyddampfen zersetzt , rriit 
Begierde Feuchtigkeit anzieht wid zu einer stark sauren, beim Nro- 
tralisiren ein Gemisch mn Nitrnt und Perchlorat geltenden Flfissigkeit 
zerfliesst und der Analyse zufolge Nz Clz 0 1 3  znsammengeserzt ist. 

P ~ n n e r  

Ueber einen beim Natriumhyposulfit beobachteten Fall von 
Dimorphismus ron F. P a r m e n t i e r  uiid L. A m a t  (Cornpt. rend. 
98, 735) .  Wenn man eirir ubersiittigte Natriumthiosnlfatlosung in einer 
Kaltemischung abkiihlt , so erfiillt sich die Liisung mit feinen, nadel- 
fiirmigeri Krystallen , die schon im Aeussern viillig verschieden sirid 
von deri dicken, grossen Saulen, in denen das Salz gewohnlich 
krystallisirt. Diese Nadeln besitzen ebenfalls die Znsammerisetziing 
NaoSz03. 5HzO; sie schmelzen bei 320, wahrend die Prismen bei 
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47.9" schmelzen, nnd gehen Lei Beriihrung init einein Krystallfragment 
der prismatischen Form unter Erwarniuiig (bis 47.99) in die andere 

Ueber das specifische Gewicht chemischer Perbindungen 
w i i  T. S t a c e w i c z  (Pharm. Ztschr. f. Russl. 1884, 109-112, 125-127, 
145). sDas specifische Gewicht fester und fliissiger chemischer Ver- 
bindungen ist gleich der Summe der specifischen Gewichte der Ele- 
mente ader Gruppen, die aufeinander bei der Bildung eines KGrpers 
einwirken, dividirt durch die Zahl dieser Eiiiwirkungsglieder.(( )>Van 
der verschiedenen Gruppirung der Atonie im Molekul ist die Ver- 
schiedenheit des specifischen Gewichtes abhangig. (( Verfasser fuhrt 
einige Brispiele an, van denen hier nur Eines Platz finden moge, urn 
zu erliiutern , wie Verfasser die sEinwirkungsglieder(( findet. Silber- 
nitrat hat nicht die Formel AgN03,  denn die Summe der specifischen 
Gewichte von Ag. 3,  0 3 ,  d. i. [10.21 + 0.966 + Si 102 + 31, giebt 
durch 3 dividirt 4.8, wiihrend das specifische Gewicht des Silbernitrats 
4.35 ist; die Verbindung hat vielmehr die Constitiitioti Ag . NO*.  0, 
da  die specifischen Gewichte von Ag = 10.21, von NO2 = 1.587 und 
von 0 = 1.104. addirt und dorch 3 diT-idirt, 4.3 ergeben. -- Auf 
Seite 145 findet sich ein berichtigender Nachtrag zu einem friiheren 
(diese Berichte XVII, Ref. 159) Aufsatz desselben Verfassers. c;atjnel. 

Ueber die Krystallisation des Schwefels von b l a y u e n n  e (Bull. 
soc. chim. 41, 238-239). Wenn Wasserstoffhypersulfid fiir sich oder 
in Schwefelkohlenstoff' geliist freiwillig zerfallt, so erhalt man Schwefel 
in der gewiihnlichen octagdrischen Form; bei Anwendung von Aether 
statt des Schwefelkohlenstaffs scheidet sich der Schwefel dagegen in 
ausserst kleinen, viillig durchsichtigen Lamellen ab, welche bald unter 
Triibung in  Octaeder iibergehen. Rei langsamer Zersetzung des Was- 
serstoffhypersulfids (500 g bei 24 stiindigem Stehen mit kaltem Aether) 
wachsen einige der Lamellen zu 8 - 10 mm langen orthorhombischen 
Yrismen (circa 4 g) an, deren Winkel 10Go 20' betragt nnd welche als 
das gewohnliche, aber r iur  mit der Halfte seiner Fliiichen entwickelte 
OctaFder aufgefasst werden kijiinen. Diese Krystalle schmelzen bei 
117O, zeigen die Dichte 2.041 und 2.049 und schiessen aus Schwefel- 
kohlenstoff- und Benzolliisung in  0ctai;dern an. In  iiberschmolzenen 
Schwefel eingetragen oder in iibersattigter Liisung bewirken jene Kry- 
stalle die Bildung zuweilen zusammengereihter OctaGder, welche wahr- 
scheinlich mit den per lmutt~~gl8nzmden- Stabchen von Q e r  n ez  (diese 

Ein automatischer Apparat sum Auswaschen von Nieder- 
schlagen mit heissem Wasser von P. B a c h n i e t j e w  (Journ. d. russ. 
phys.-chm. Gesellsch. 1884. [ l ]  131). Dieser ziemlich eomplicirte Ap- 

Krystallform iiber. Piliner 

Berichte XVII, Ref. 99) identisch sind. C4'ibriel 

parat k s s t  sich ohne Zeichnung nicht bcschreiben. J ,i\\ elii 



Ueber Chlorkalk und Chlorlithion von G. L u n g e  (Ann.  223, 
106-110) ist eine Erwiderung auf die Abhandlung von K r a u t  (Ann. 

Ueber Baryumoxychlorid roil G. A n  d r b  (Compt. rend. 98, 572). 
Durch Zusatz von 30 Th.  Raryt zu einer fast kocheiiden Lijsung von 
200 Th.  Chlorbaryum in 500 ‘Vh. Wasser erhielt Verfasser nach dem 
Erkalten perlmuttergliinzende Krystalle des Oxychlorids RaC12 . Ra 0. 

221, 108). l’rrrner. 

5HzO. (Vergl. diese Herichte XIV, 2043 und 2151). Piirner 

Abgabe von Blei durch Bleirohren an Leitungswasser von 
C .  S c h n e i d e r  (Arch. Pharm. 22, 185-192). Die Versuche des Ver- 
fassers fuhren zu folgenden Ergebnissen: 1 )  Das weiche, Spuren von 
Schwefelsitore und Kalksalzen enthaltende Bober-Flusswasser ist ge- 
eignet, nicht unerhebliche Mengen von Blei aus neuem Bleirohr auf- 
zunehmen. 2 )  Sehwerlijsliche , die innere Rohrwandung schiitzende 
Ueberziige entstehen in kurzer Zeit (jedenfalls in 24- 64 Stunden) 
nicht. 3) 18 Jahre lang benutzte Bleirohrleitungen sind noch nicht 
derartig verandert, dass die Aufnahnie von Hlei bei liingerer - selbst 
nur nach Stunden ziihlender - Heriihrung mit Leitungswasser ganz- 
lich verhindert wurde. 4) Auch hartes Wasser (10.5‘7 g Schwefelsaure 
und 11,2 g Kalk pro Hektoliter enthaltend) wirkt liisend auf Bleirohr 
ein. Verfasser betrachtet rinen, wenn auch geringen KohlensLuregehalt 
des Wassers im Verein mit der darin eo ips0 eingeschlossenen Luft 
als liinreichende Ursache der losenden Wirkung und halt deshalb die 
Anwendung von Bleirohr bei Quellwissern fur bedenklich. O.thnel.  

Zur Kenntniss der Wismuthsaure von C a r l  H o f f m a n n  (Ann. 
223, 110-1 36) .  Verfasser hat wegen der einander widersprechenden 
Angaben iiber die Zusammensetzung der Kijrper, welche beim Ein- 
leiten von Chlor in in Kalilauge suspendirtes Wismuthoxyd oder Wis- 
muthoxydhydrat entstehen, diese Reaktion eingehend studirt und fol- 
grnde Resultate erhalten. Leitet mail Chlor in nicht zu concentrirte 
kalte Kalilauge (bis zum specifischen Gewicht 1.539), in welcher Wis- 
muthoxydhydrat vertheilt ist,  und erhitzt nach Zusatz von Kalilauge 
bis zur alkalischen Reaktion zum Kochen, so gelingt es  bei dreimaliger 
Wiederholung des Chloreinleitens u. s. w. unter Anwendung neuer 
Mengen Kalilauge, s5mmtliches Wismnth bis zur Oxydationsstufe der 
Wismuths5ure zu oxydiren. Die rothbraun bis dunkelviolettbraun ge- 
farbten Verbindungen sind 2 k B i 0 3  + nRi2 O5 zusammengrsetzt, sind 
um so kalireicher, je concentrirter die Kalilauge ist, gehen aber durch 
Behandlung init kochendem Wasser in kaliarmere Verbindungen uber. 
Durch kohlensiiurehaltiges Wasser wird ihnen noch mehr Kali ent- 
zogen, doch gelingt es nicht, die letzten Reste der Base zu entfernen. 
Durch Essigsaure werden sie in orangefarbenes Bismuthylbismuthat, 



Bi4 0 9 ,  durch verdunnte Salpetersaure in  gelbbraunes BiaOs uberge- 
fuhrt. Bei Anwendung sehr concentrirter Kalilauge wird durch die 
Behandlung mit Chlor nicht siimmtliches Wisniuthhydrat bis zur Wis- 
muthsaurestufe oxydirt. 

Die Angabe yon R o d i c k e r  endlich (Ann. 123, 61), dass auf Zu- 
satz von Wismuthnitrat zu einer concentrirten Liisung von Cyankalium 
Wismuthsaure der Zusammensetzung HpBiz 0 7  entstehe, ist viillig un- 
richtig. Reines Cyankalium erzeugt lediglich gewohnliches Wismuth- 
hydrat, nur bei Anwendung von Cyankalium, welches R h o d a n k a l i u m  
enthalt, entsteht ein braunschwarzer Niederschlag, der B i s m u t h d i -  
s u l f i d ,  Bi:!Sz, ist. Pianer. 

Organische Chemie. 

Ueber die Spaltung der durch Ausgleich optisch insktiven 
Verbindungen yon E. J u n g f l e i s c h  (Bull. SOC. chim 41, 222-226).  
Das rechts- und das linksweinsaiire Natrium-Ammonium besitzen die 
ungleiche Liislichkeit, wenigstens wenn man die letztere nicht auf 
reines Wasser, sondern auf die Liisung der beiden Salze bezieht, in 
welcher sich die Scheidung beider vollzieht. Bringt man niimlich in 
eine solche Losung gleichzeitig einen Krystall des rechtsweinsauren 
und einen des linksweinsauren Salzes in gewisser Entfernung von ein- 
ander, so wachsen beide, ond zwar anfanglich der erstere starker als 
der letztere, wahrend spater das umgekehrte der Fal l  ist; so wogen 
(urn eines der Beispiele anzufiihren) bei Ailwendung von 1545 g Para- 
weinsgure die ersten Anschiisse der linksdrehenden Modifikation 557, 
die der rechtsdrehenden 555 g,  wahrend die letzten Anschusse das 
Gewicht 5 3 3  resp. 569 g aufwiesen. Die Liislichkeit des rechtswein- 
sauren Salzes ist demnach in der ersten Phase geringer, in der zweiten 
grosser als die des anderen. Die Ansicht des Verfassers wird ferner 
durch folgenden Versuch gestiitzt: Dampft man eine Liisung von 
traubensaurem Natrium-Ammoniak soweit ein, dass sich beim Erkalten 
etwa die Hiilfte des Salzes abscheidet, so zeigt die Mutterlauge eine 
ziemlich schwache Linksdrehung, die indess nach Zusatz von Bor- 
saure sehr leicht wahrzunehmen ist. Verfasser erinnert an seine ge- 
meinsam mit B e r t h e l o t  (diese Berichte VII, 481) ausgefuhrten Ver- 
suche, denen zufolge in einer Liisung gleichzeitig die rechtsdrehende, 
die linksdrehende und die ungespaltene (durch Ausgleich inaktive) Ver- 
bindung rnthalten ist: wenn nun die ungespaltene Verbindung am 
schwersten lijslich ist, so wird sie sich zuerst ausscheiden und zwar 




