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Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Studien zur chemischen Dynamik: III. Die Inversion des 
Rohreuckers ron W. O s t w a l d  (Journ. pr .  Chem. N. I?. XXIX, 385). 
Man weiss, dass die Geschwindigkeit , mit welcher Rohrzucker i n  
Gegenwart ron  Sauren inrertirt wird, und welche auf optischem Wege 
leicht gemrssen werden kann, proportional der Zeit und der vor- 
harideneri Zockermenge ist und ausserdem proportional e i n e r  C o n -  
s t n n t e n ,  welche von der Natur der wirksamen Saure abhiingt. Die 
Vermuthung des Verfnssers, dass letztere Constante mit den BAffini ta ts-  
griissencc der betrrffenden Sauren zusammen hange, hat sich nun 
dnrch Versuche vollstiindig bestatigt. Die Bestimmung der Inversions- 
geschwindigkeit erscheint als die genaneste nnd allgemeinste Methode 
ziir Ermittlnng dieser Aftinitiitsgriissen. Verfasser hat die Methode 
auf eine grosse Reihr iiamentlich orgaiiischer SBuren angewendet und 
komriit zii Resultateii, welche rnit den fruher erhaltenen sehr be- 
friedigend iibereiiistinimen. (Vergl. diese Berichte XVII , Ref. 37.) 
An einigeii neu untersuchteii SLureii zeigen sich iiberdies sehr 
interessante Keziehungen der AffinitBtsqriissen zur Constitution, welche 

Der Einfluss der Verdknung auf die Geschwindigkeit 
chemischer Reaktionen von W o l d e m a r  d e  la C r o i x  (Journ. p r .  
O'/wm, N. F. XXIX, 478). Verfasser hat im Anschluss an die Ar- 
beiten 0 s t  w a l d ' s  vergleicliend untersucht, welchen Einfluss die Ver-  
d i i n n u n g  auf die Gescliwindigkeit der Umsetznng des A c e t a m i d s  
mit Schwefelsaure uiid Salzsiiure ausiibt. Die Resiiltate sind  nu^ r o n  
speciellrm Interesse. TIor~tnrd~~n.  

Verfasser noch nzher ZII verfolgen gedenkt. llorstmann. 

Die Loslichkeit fester Korper in Wasser bei versohiedenen 
Temperaturen van J. L. A n d r e a e  (Journ. p r .  Chem. N. F. XXIX, 
433). Vrrfassrr zeigt durch eine Zusammenstelliing l l terrr  Liislich- 

Berirhte d .  D. chcm Geaellschaft. Jahrp. X W I .  130 I 
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keitsbestimmungen, dass nnsere Kenntnisse zienilich aiigenau sein 
miissen, sowohl iiber die Liislichkeit selbst als aoch iiber dicl 
Aenderungen derselbert rnit der Ternperatur. Er discutirt die wich- 
tigsten der miiglichen Fehlercluellen und sncht fur einige Salze ge- 
nauere Resultate ZLI erhalten. Besondere Versuche Eiaben ihni gezeigt, 
dass es niclit genugt eine Liisung in Beruhrung mit iiberschiissigeiii 
Salze wiihrend mehrerer Stunden bei constanter 'Temperatar d a n  11 

u n d  w a n n  zu schiitteln, um die Liislichkeitsgrenze genau zu el'- 
reichen. Er bewegte daher seine Liisungen bei conetanter Temperatur 
durch Maschinenkraft c o n  t i i i n i r l i c h  wlihrend hinreichend langer Zeit 
und iiberzeugte sich, dass man dieselbe Liislichkeitsgrenze findet, ob 
man eine ungesiittigte oder eine iibersiittigte Lijsurig mit dem Salzr 
in Beruhrung bringt. Es schien aber dem Verfasser nicht ganz 
zweifellos, dass ein Ueberschuss des festen Sdzes ,  wie er in beiden 
Fallen zugegen ist, a u f  die Liislichkeitsgrenze ohne Einfluss sei. E r  
bestimmte desshalb nach einer sehr siiinrrichen Methode diejenige 
lemperatur, bei welcher eine gegcbene Menge Salz niit einer gegebeiten 
Menge Wasser eben eine gesiittigte L6sung giebt wid fand damit d i e  
L i i s l i c h k e i t s g r e n z e  b e i  A u s s c h l u s s  vori f e s t e m  S a l z .  Er 
untersuchte zu  diesem Zwecke die Volin m ii 1 1  d e r  CI n g der Mischung 
von Salz und Wasser bei allm5liger Erwikriurig, nnter strter Be- 
wegung der Mischung. So lange iiamlich die Mischung noch festes 
Salz enthalt, addirt sich die Volumiinderung , welche die Anfliisung 
begleitet, zu der Ausdehnung dureh die Wlirme. I n  dem Augenblick, 
in welchem alles Salz geliist is t ,  muss sich daber der scheinbare 
AusdehnuitSsco(:fficient der Mischung pliitzlich Rndern, und durch diese 
Aenderung ist die gesuchte Temperatur bestimmt . Dieselbe kanrt 
diirch graphische Darstellung der Volumanderung leicht genau ermittelt 
werden. Es ergab sich z. B., dass die Volumzunahme einer Mischung 
von 7.131 g Kaliumnitrat mit 12.758 g Wasser unterhalb 35.9O UIU 

etwa 1 cmm, oberhalb derselben Temperatur aber um 8.4 cmm zu- 
nimmt. Bei dieser Temperatur, bei welcher sich die erwartete Dis- 
continuitat der Ausdehnung zeigt , bilden daher die angegebenen 
Mengen Salz und Wasser eine gesiittigte Liisung. Nach der auf ge- 
wiihnlichen Wegen ermittelten Liislichkeitscurve ergab sich aber, dass 
jenes Mengenverhdtniss bei 35.820 einer gesattigten Liisung ent- 
sprecherl miisste. Die rollkommene ITebereinstimmung beweist , dass 
die Liislichkeit des Nitrates von dem Ueberschuss des Salzes un- 

abhangig ist. 
Die Beobachtungen des Verfassers, welche jedenfalls eine hervor- 

ragende Genauigkeit beanspruchen diirfen, erstrecken sich auf C h l o r -  
11 a t r i 11 m , K a 1 i u m n i t r a t. 
Die Resnltate sind in Tabellen und durch Formeln dargestellt. Es 
miige darans hervorgehoben sein , dass die Liislichkeitscurve zu- 

r .  

C h 1 o r  k a 1 i u m , K a 1 i u m s u 1 f a t  und 
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weilen ihre c o n c a v e  Seite der Temperaturaxe 
Zunahme der Liislichkeit wird niit steigender 
so z. K. namentlich bei dem Chlorkalium. 

z u k e h r t ,  d. h. die 
Temperatur kleiiier, 

Horstmaun. 

Ueber die indirekt berechnete Bildungswarme organischer 
Verbindungen ton W. Rainsay (Chem. news L, 1.3). Verfasser be- 
hauptet, dass die aiif derri gebrluchlichen Wrge ans der Verbrennungs- 
wlrme berechnete R i l d i i n g s  w i i r m e  organischer Verbiudongen irr- 
thi i  r n l i c h e r w e i s t  die Verdampfungswtirme des Kohlenstoffs enthalte. 
Er iibersieht dabei, dass die sog. BildungswBrme nach der Definition 
(Kerthelot, MPc. chirn I, 79; Naumann, Thermochemie p. 390) nichts 
anderes sein sol1 , als die Energiedifferenz der betreffenden Ver- 
bindung gegen die Elemente i n  i h r e r n  g e w o h n l i c h e n  Z u s t a n d e ,  
also Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff g a s f i i r m i g ,  Kohlenstoff aber 
f e s t .  Er scheint ferner nicht zii wissen, dass andere Autoren bereits 
mehrfach die V e r g a s u n g s w a r m e  d e s  K o h l e n s t o f f s  zu bestimmen 
und in Rechnung zu ziehen versucht haben, obgleicli er eine Ab- 
handlung von J. T h o m s e n  citirt (dies? Berichte XII, 132.3, in 
welcher geiiao dieselbe Zahl angegeben ist (39.2 Cal.), zu welcher 
er selbst gelangt. - Es mag noch bemerkt sein, dass die Zahlen, 
welche Verfasser als Bildungswiirme der Ameisenslure und der 
Essigsaure beispielsweise berechriet, nicht den WBrmewerth der Bil- 
dung dieser Verbindungen aus den Elementen, sondern aus Wasser 
und Kohlenstoff, oder aus Wasserstoff nnd Kohlendioxyd, resp. Kohlen- 
oxyd darstellt. Horrtmanii. 

Ueber die Absorption des Chlors duroh Kohle und uber 
seine Verbindung mit Wasserstoff von B e r t h e l o t  und Guiltz 
(Compt. rend. XCIX, 7). Die Verfasser sind darauf aufmerksam ge- 
macht worden, dass man bei der Einwirkung von Wasserstoff auf 
Chlor , welches von porijser Kohle absorbirt ist, Warme b i n  d u n g  
beobachtet. Sie haben deshalb den Warmewerth der Absorption 
des Chlors durch Kohle bestimmt und fur Cla gleich 13.57 Cal. ge- 
funden. Die Verbindung des Wasserstoffs mit dem condensirten Chlor 
kann danach an sich keine endothermische Reaktion sein. Es zeigt 
sich aber, dass dem entstehenden Chlorwasserstoff ein grosser Ueber- 
schuss von freiem Chlor beigemischt ist, welches sich wiihrend der 
Reaktion verfliichtigt , urid durch die Verdampfungswlrme wird die 
beobachtete Warmebindung hervorgebracht. Iloritiriaiiii 

Ueber ein Ausstrijmungs - Ozonometer und iiber die Zer- 
setzungsgeschwindigkeit des Ozons von E. Mu1 d e r  (Rec. trav. 
chim. 3, 137-157). Die Umwandlung von Sauerstoff in Ozon durch 
elektrische Ausstrijmung sowie der Zerfall des Ozons in Sauerstoff 
finden in einem geschlossenen Glasrohr statt und werden nach dem 

[30*] 
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Gang eines empfindlichen Manometers beurtheilt, welches in demselben 
Rohr eingeschlossen die durch Ozonbildung oder -zerfall hervorgerufene 
DI uckverminderung oder - erhiihung anzeigt. Die Einzelheiten des 
Apparates sind aus einer dem Original beigefugten Zeichnung ersicht- 
lich. Den mit dem Instruniente vorgenomrnenen vorliiufigen Bestim- 
mungen zofnlge scheint die Zersetzungsffeschwindigkeit des mit Sauer- 
stoff vermischten Oenns unter glricberi Bedingnngen dem Ozonqehalt 
direct proportional zu sein. G'il~llel  

Gesetzmassigkeiten beim Gefrieren der Llisungen von F. M. 
Raool t  (Ann. chim. p h z ~ ~ .  [6] 2 ,  66-!43). Untersuchungen uber 
die Vertheilung der Sauren und Basen durch Gefrierenlassen 
der Losungen; ders. ehend. 93-9!). Ueber den Erstarrungspunkt 
der sauren Losungen; ders. ebend. 90-115. Ueber den Erstar- 
rungspunkt der alkalischen Losungen; ders. ehend. 1 15 - 124. 
Ausfuhrliche Ptlittheilungen iiber Gegenstiinde, welcht: brreits in den 
Referaten (diese Berichte XV, 1749, 2356; XVI, 051 , 1669, 3064; 
XVII, Ref., 196, 248) karz I)espmchen sind. I r ' l l ) l l l  i 

Ueber den Gefrierpunkt v o n  Salzlosungen von F. M. Raoul t  
(Cow@. rend. 99, 324). B u s  sr3ineii ausgedehnten uiid friiher verijffent- 
lichteii Versucheii iiber die Erniedrigung des (fefrierpunktes des 
Wassers durch Aufliisen von Baser1 oder SBureri oder Salzen in dem- 
selben leitet Verfasser folgendes Grsetz ab: Die molekulare, d. h. die 
durch Aufliiseri VOKI 1 Molekiil des Salzes u. s. w. in 100 g Wasser 
bewirkte Gefrierpuriktseri7iedrigl~K~g ist gleich cirr Summe der partial- 
molekularen Erniediigungen ihrer elektropasitiven uiid ekktroneqativen 
Bestandtheile, uiid Lwar betr8gt diese partial-imolekulare Erniedrignng 
fur einatornige elektronegatire Radikalr (Cl, Br, O H ,  NO,+ u. s. w.) 
20°, fur zweiatomige ( 8 0 4 ,  CrO4 u. 5.  w.) llfl, fur einatoniige elektro- 
positive Radikale (K ,  N a ,  €1, NH4 11. s. w.) 15", fur mehratomige 
(Ba, Mg, Alz 11. S. w.) Xu. so dass fur AlzCIe z. H. die Errtiedrigung 
8 + 6 x 20 = 128" betriiigt (gefimden wurden 129"). 1'1llIl< 1 .  

Ueber die Wasser entziehende Wirkung der Salze von 
0. T o m m a s i  (Compt. rend. 99, 57) .  Verfasser hat die Wirkurig ver- 
schiedener Salze auf ihrr  Piihigkrit , die Temperatur , bei wrlcher 
Kupferoxydhydrat in Kupferaxyd iibergeht. zii beein flussen, nirttAmucht 
und folgeiide Resultate erhalten: 

CuH202 und NazC0.3 (5 pCt.) geht in C u O  uber bei 500. 
C U H ~ O ~  ntid K C 1  (10 pCt.) geht in C u O  iiber bei 710. 
CuHzOz mid N a H O  (10 pCt.) geht in C u O  fiber bei i 4 0 .  

CuH2O2 inid H z O  grht  in CuO iiber bei 770. 
CuHnOz und NaCzH:<O2 (10 pCt.) geht in C u O  uber bei 7 V .  
CiiH202 und S a n s 0 4  (10 pCt.) geht in CnO iiber bei 79O. 
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CuH2Oa utrd 
Cu€l202 und 
CuH902 und 
CuH202 und 
CuH202 und 
CuH202 wid 
CuH202 und 
CuH202 iind 

NaHO (1 pCt.) geht in CuO iiber bei 830. 
NaHO (0.5 pCt.) geht in CuO iiber bei 840. 
KBr (10 pCt.) geht in CuO iiber bei 8.50. 

KClOs (gesiittigte Losung) geht in CuO iiber bei 85'). 
K J  (10 pCt.) geht in CuO iiber bei 860. 

caC1a ( i O  pet') ( geht selbst beim Kochen nicht 

Zucker (10 pCt.) in CuO uber. &fCl$O4 (10 pet.) 

Die meisten Sdze hemmen demoach den Uebergang des Kupfer- 
hytlrats irt Kupferoxyd. l'innw. 

Kritische Temperatur und kritisoher Druck dee Stiokstofi. 
Siedetemperaturen des Stiokstoffs und des Aethylens unter 
schwachem Druok von K. Olzewsk i  (Cmpt.  rend. 99, 133). Der 
Giedepunkt des Aethylens lie@ unter dem Druck yon 750 mm bei 
- 1030, von 411 mm bei - 1080, 346 mm bei - 1110, 246 mm bei 
- l15.fin, 146 mm hei - 1220, 72 mm bei - 129.7O, 31 mm bei 
-1390, 11 mm bei -148O, 9.8 mm bei -150.40. Der Siedepunkt des 
Stickstoffs liegt unter dem Druck von 33 Atmosphiiren (kritischer 
Druck) bei - 146O (kritische Temperstur), unter dem Druck von 
31 Atmosphlren bei - 148.20, I7 Atmosphiiren bei - 160.5O, 1 At- 
masphiire bei - 194.40, im Vacuum bei - 2130. - An diese That- 
sschen schliesst sich eine Polemik gegen Hrn. W r n b I e w s k i an, auf 
welche hier nicht eingegangen werden kann. l'inner. 

Ueber die Gerinnung der ColloideubstaIlgen von E. Grimaux  
(Compt. rend. 98, 1578). Aus seinen zahlreichen Versuchen iiber die 
Coagulation der verschiedenen Colloi'dsubstanzen versucht Verfasser 
cine Theorie iiber die Gerinnung derselben abzuleiten. Zuniichst 
werden die Colloi'dsubstanzen in solche geschieden, bei denen die 
Coagulation durch Verdiinnung verlangsamt, und in solche, bei denen 
dievelbe durch Verdiinnung gefiirdert wird. Bei der ersten Klasse 
wird die Gerinnung als Dellydrtttation sufgefasst. So sei die losliche 
Kieselsiiure Si (0 H)4, das liislicho Eisenoxydhydrat Fe2 (0 H)e (beide 
gehbren zur ersten Klmse), es findet nun eine Aneinlrnderlagerung 
mehrerer Molekiile unter Wasserabspaltung statt, z. B. Si(OH):+. 0. 
Si(0H)S und Fez(0H)s. 0 .  Fe2(0H)5 u. s. f. Diese unter Wasser- 
austritt erfolgende Condensation vergleicht Verflrsser rnit der Aetheri- 
ficirung , webhe ebenfalls durch die Gegenwart von Wttsser verlsng- 
samt, durch Warme beschleunigt wird. Sake begiinstigen die Coagu- 
lation, weil sie Wasser entziehend wirken. Die allmahliche Contraction 
des Coagulums erkliirt Verfasser aus der fnrtschreitenden Einwirkung 
der stets complexer werdenden Verbindungen auf einsnder unter Aus- 
tritt von Wasser, so dass immer dichtere Yubstarizen entstehen miissen. 
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- Bei denjenigen Colloidsubstanzen, dereii Gerinnung durch Verdunnen 
gefijrdert wird, tritt ebenfalls nach und nach ein Bestandtheil der Ver- 
biiidung aus. Dieser Bestandtheil ist itber nicht Wasser, wie bei den 
vorhergehenden Colloi’dsubstanzen. ZLI der zweiten Klasse gehiiren 
niimlich die S chweizer ’sche  Fliissigkeit, Zuckerkalk, Eiserikaliuui- 
glycerimt 11. s. w., bei deiieii Ammoniak, Zucker, Glycerin 11. s. w. 
ails tri t t. I’llllrel 

Vergleichende Untersuchungen iiber die Methoden der 
fkaktionirten Destillation voii H a n s  K r e i s  (Ann.  224, 259) Ver- 
fasser hat sowohl Grmische niedrig siedender Sul)st:irizen (Renzol niit 
Toluol) XIS auch hoch siedender (IknzoCsRure init Xaphtalin) der 
fraktionirten Destillation init den verschiedcnen bisher vorgeschlagenrn 
Apparaten unterworfcn und fblgendes Resnltat erlangt. Fur niedrig 
siedende Substnnz ist der beste Fraktionirungsapparat die H e n i p e l -  
sche Siederiihre (Zeitschr. anal. Chem. 20, Heft 4 ) ,  niichstdem 
kornm t der L i II n e in a 11 11 ’sche Drah tnetzaufsatz. EIei An weiiduiiq dtls 
W u r  t z’schen Glaskugelauf3atzrs erreicht man rnit 6 Destillationc~n 
ebenso riel, wie bei Destillation aus deni Kolbeni ohne Aufsntz rnit 
12 Destillationen. Die Wirkung des Glaskugelaiifsatzes wird niclit 
verlndert, weiin man statt zwei, vier Kugeln anwendet. F u r  hoch 
siedende Kiirper ist ebenfalls die Destillation aus einern Kolben niit 
Kugelaufsatz wesentlich besser, als aus einem Kolben rnit rerliiiigertem 
Hals. Ploiicr 

Apparat zum Ersatz des Ausschuttelns rnit Aether, Ligro’in 
u. s. w. von H. S c h w a r z  (Zeitschr. anal. Cheni. 23, 368).  Der Ap- 
parat ,  welcher eine continuirliche Extraktion von Fliissigkeiten niit 
Aether ohne eine besondere Ueberwachung der Extraktion erlaubt. ist 
so construirt, dass der bei der Dcstillation im Riickflusskuhler con- 
densirte Aether. bevor er in den Destillationskolben zuruckgelangt, 
auf deli Boden der zu extrahirenden Flussigkeit gefihrt wird, so d;iss 
e r  in derselben Tropfen fur Tropfen wut’steigen muss, und so vielfaclie 
Keruhrung des Aethers rnit Fliissigkeit ohne die Arbeit des Aus- 
schuttelns erreicht wird. Der  rnit dem zu extrahirenden Staff beladene 
Aether fliesst dann durch eine oberi seitlich angebrachte Riihre in den 
r)estillatioiiskolbeii zuriick. Nach den mitgetheilten Versuchen gelinqeri 
die Extraktioiien mit diesem Apparat in vielen Fallen vollstandig. D e r  
Apparat , dessen Details und Zeichnung im Original nachgesehen 
werden mussen, wird von G r e i n e r  RS F r i e d r i c h s  in Stiitzenbach 
in Thuringen angefertigt. IVlIl. 

Platinfilter von A. G a w a l o v s k i  (Zeitschr. a n d .  ClJenz. 23, 372). 
Verfasser enipfiehlt als Trichter gebogene, rnit radialen Liingsschnitten 
versehelie Platinbleche znin Filtriren bei Bestimniuiigen, wie die Er- 
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mittelung der Holzfaser in Futterstoffen , Farbholzextrakten, die Er- 
mittelung des Schafwollgehaltes in gemischten Gespinnsten u. s. w. 

W L 1 1  

Aetherschalchen ron  A.  G a w a1 o v s k i  (Zeitschr. anal. Chem. 
23, 374). Schiilchen, deren Boden diagonal nach iniien gefaltet ist, 
werden als Aethersbdampfschklchen empfohlen. Beim Abdunsteu des 
Aethers sammeln sich strts Wassertropfen am Boden des Schal- 
chens. Durch Neigen kann die Oelschicht dann auf die eine Seite 
der Falte in1 Boden gebracht werden, so dass der Wasserrest in  dem 
andern Theil blossgelegt, schnell und ohne Stossen abgedampft werden 
kann. WllI 

Einige Verbindungen der schwefligen Saure von A. G e u t h e r 
(Ann.  '224, 218-224). Das S c h w e f l i g s i i u r e h y d r a t  schmilzt. wenn 
es risfrei ist, e i b t  bei 14(' und hat die Zusammensetzung SO2 + 7HzO 
ode1 6HPO. Das s a u r e  K a l i u m s u l f i t ,  K H S O 3 ,  reagirt sauer und 
zersetzt sic11 bei 190° unter Entbindung roil Wasser und schwefliger 
Saure in IWiumsulfat und Kaliumthiosulfat nach der Gleichung 
6 K H S 0 3  = &S2O-: + 2K2S04 + 2 5 0 2  + 3H2O. Bei weiterem 
Erhitzen zersetzt sich selbstverstandlich das zuerst entstandene Thio- 
sulfat in SulFat und Polysulfid, SO dass die anfanglich saure Reaktion 
des s ~ u r e t i  Sulfits bei 1900 neutral, in hiiherer Temperatar alkalisch 
wird. - Das K a l i n m p y r o s u l f i t ,  K2S205, welches sich aus einer 
mit schwefliger Siiure viillig iibersgttigten Losung von Kaliumsulfit in 
harten Krystallen abscheidet, reagirt sauer und wird durch den Sauer- 
stoff der Luft iiicbt wie das saure Sulfit oxydirt. Beim langen Liegen 
und beim Erhitzen erleidet es dieselbe Zersetzung wie das saure Sulfit 
in Sulfat uiid Thiosulfat. - Das n e u t r a l e  K a l i u m s u l f i t ,  K2S03 
+ 2 Ha 0, welches alkalisch reagirt, zersetzt sich erst nahe der Gluh- 
hitze in Sulfat mid Polysulfid. - Das von M i c h a e l i s  und W a g n e r  
(dzese Berichte VJI, 1074) beschriebene Chlorid der athylschwefligen 
Slure  zerfallt schon beim Fraktioniren in schweflige Saure und Chlor- 
athyl. Versuche, dieses Chlorid, C2H.5 SO2 CI, aus Thionylchlorid und 
Schwefligsaureather zu bereiten, gaben negative Resultate. 

Ueber die Verbindungen der tellurigen SBure mit den Sauren 
von D. K l e i n  (Compt. rend. 99, 326). Beim Oxydiren des Tellurs 
mit einem grossen Ueberschuss massig starker Salpetersaure 
(d = 1.75 - 1.35) und Abdampfen der Masse in gelinder Warme, bis 
Krystalle sich zu bilden beginnen, erhalt man durch Abkuhlen in 
reichlicher Menge das basische Nitrat 4TeO2 . N205 . 11/2H2 0. Das- 
selbe fangt erst bei der Schmelztemperatur des Bleies an sich zu zer- 
setzen. LBst man Tellurigsaureanhydrid in heisser mit der drei- bis 
vierfachen Menge Wasser verdiinnter Schwefelsaure, so erhalt man 
beim Eindampfen das Sulfat 2TeOz.  SOs, welches in orthorhombischen 

plnucr. 



Tafelchen anschiesst. Beide Salze sind durch lauwarmes Wasser zer- 
setzbar. Verfasser hat auch aridere Salze der tellurigen Saure darge- 
stellt und erinnert damn, dass bjs jetzt nu r  rin Tartrat derselben be- 
kannt gewesen ist. l>tttncr 

Ueber die bei der Einwirkung von Stickoxydgas aufBrom 
entstehenden Produkte von O s c a r  F r i i h l i c h  ~(Ann.  224, 270). 
I n  seiner Untersuchuug uber denselben Gegenstand ( A m .  116, 177) 
kommt L a n d o l t  zu dern Schluss, dass je nach der Temperatur und 
je nach der Menge des in Brorn geleiteten Stickoxydes drei Verbin- 
dungen entstsnden: NOBr, NOIZr2 und NOBI.:~. Diese letztrre Ver- 
bindung hat Verfasser nach der Vorschrift yon  La u d o 1 t dargestellt 
und auf Natriumalkoholat einwirlren lasseii, urn so vielleicht zum 
dreibasischen SalpetersBurehther zu gelangen, hat jedoch dabei ledig- 
lich Salpetrigsiiureather und Essigsaure erhalten. Er hat drshalb alle 
drei Brornverbiridungen des Stickoxyds dargestell t und gef'unden, dass 
sie alle drei schon bei der Destillation sich zersetzeir, und zwar NOBr  
zum Theil in N O  und Br, die beiden andereu dagegen ~o! l s thdig  in 
NOBr  und Rrom, und er gelangt deshalb ZLI dem Schluss, dass niir 
die erste Verbindung (NO Hr) thatsichlich existirr, die beiden anderen 
dagegen nichts weiter als Qenienge von N O B r  mit Rrom seien. 

Pini8?r. 

Ueber den Ursprung und die Vertheilung des Phosphors 
in der Steinkohle und der Cannelkohle von Ad. C a r n o t  (Compt: 
rend. 99,  154). Verfasser hat eine griissere Anzahl von Stein- und 
Pechkohlenarten auf ihren Gehalt an Phosphor untersucht und gelangt, 
da in der Pechkohle der Phospliorgehalt sehr stark variirt, 211 der 
Annahme, dass in letzterer die in derselben meist vorkommenden, 
unter dem Mikroskop leicht wahrzunehmenden Sporen die hauptsach- 
lichen Trager des Phosphorgehalts sind. 

in der Strinkohle von Commentry 0 00163 pCt. 
)) 2 >! !j Perrihre . 0.00385 '' 

!) )) Cannelkohle )) Commentry 0.04260 2 

> )! >! )) Lancashire 0.02852 !> 
>) n )> )) Wigan . . 0.02246 !> 
> )! > 2 Sewcastle . Spuren 

Gefunden wurde 

Ueber Phosphorsaureanhydrid von 
A. P e r r e y  (Compt. rend. 99, 33). Nach 
Verfasser giebt es drei Modificationen des 

. 0.00572 

. 0.02771 ) 

. Spuren 

. 0.06175 > 

P. I - Iau tefeu i l le  und 
den Beobachtungen der 
Phosphorsiiureanhydrids, 

P l l l l l C I .  
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eine krystallisirte, eine arnorphe pulverfiirmige und eine glasigc. Die 
beiden letzteren sind polymer der ersteren. Verbrennt mail Phosphor 
in eineni Glasrohr mittelst trockener Lnft, so Prhalt man an den knlteii 
Stellen des Glasrs krystallisirtes Anhydrid , an den lieisseren das 
pulverige und an den zum Gliihen erhitzten Stellen das glasige Anhy- 
drid. Das gewbhnliche Phosphorsdareanhydrid ist ein Gemenge der 
krystallisirten und der pulverigen Modificatiou. Das krystallisirte An-  
hydrid erhitlt man rein durch Destillation der Verbreriuungsprodnkte 
des Phosphors. Die Krystalle sind durchsichtig , farblos, stark licht- 
brechend, klinorhombisch, entweder isolirt, oder zu Schneeflocken 
gruppirt oder ZLI Krusten zusammengeballt. Ihre  Dampfspannnng er- 
reicht bei ca. 350° 760 mrn, aber bei wenig hoherer Temperatur poly- 
merisiren sie sich und ihre Tension sinkt auf wenige Millimeter herab. 
Daher verfluchtigen sie sich schnell, wenn sie in einem Gasstrom auf 
2500 erhitzt werden, dagegen sehr larigsani bei wenig hoherer Teni- 
peratur. In Wasser liisen sie sich augenblicklich klar auf unter einer 
Warmeentwickelnng von 44.58 Cal. 

Das pulverige Anhydrid erhalt man am besten durch Erhitzen 
des krystallisirten im Schwefeldampfbad. Es giebt mit Wasser durch- 
sichtige, gallertiae Kliimpchen, die erst nach Iangerer Zeit sich liisen. 
Die Wiirmetiinung ist 41.33 Gal. Folglich erfolgt der Uebergang der 
krystallisirten in die amorphe Modification unter einer Entwickelnng 
von 3.26 Cal. 

Das glasige Anhydrid erhalt man durch Erhitzen der  beideri vor- 
hergeheiiden hiodificationen mr beginnenden Rothglnth. Es bildet ein 
durchsichtiges Glas, welches beim Erkalten nach allen Richtiingen hin 
niit Gerlusch und Lichterseheinung berstet, und da  es sehr fest am 
Glase haftet, dieses springen Iasst. 111 Rothgluth sublimirt es iind 
liefert die krystallisirte Modificatian. In Wasser lost es sich nur sehr 
langsam auf. 1’111111’1 

Ueber die Zusammensetzung und die Eigenschaften der 
Steinkohle in Bezug auf die Pflanzen, welche sie gebildet haben 
von Ad.  C a r n o t  (Compt. vend. 9‘3, 253) .  Verfasser hat aus dem 
Lager vom C o m m e n t r y  eine Anzahl von Steinkohlenproben, bei 
welchen die Pflanzengattungen, welche sie erzeugt haben, mit Sicher- 
heit festgestellt werden konnteii, auf ihrr  Zusammerisetzung and auf 
ihre Zersrtzung durch Hitze nntrrsucht, um zu constatireii, dass iiicht 
n u r  die &ussereri Umstknde auf die Beschafferiheit der Steinkohle Ein- 
fluss ausiiben, sondern auvh die Natnr der Pflanzen. Delin bei einem 
und deinselben Steinkohlenlager mussen wohl alle ausseren die Be- 
schaffenheit der Kohlen bedingenden Ursachen, wie Alter u. s. w., als 
gleicti betrachtet werden. E s  stellte sich nun heraus, dass die Z u -  
s a m n i e n s e  t z u n g  der Kohlen an Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, 



406 

Sauerstoff nahezu die gleiche ist,  dagegen ist die Menge fluchtiger 
Produkte, der Coake und das Aussehen der letzteren beim Erhitzen 
der Kolilen ziemlich verschieden. Pinnor 

Notie zur Loslichkeit des kohlensauren Itithiurns in W asser 
ron J. B e w a d  (Journ. d. russ. phys.-chem. GeselZwh. 18x4 (1) 591). 
Die niit einem roil K a h l b a u i n  erhaltenen rind nach der Methode von 
S t a s s gereinigteii PrBparixte angestdten Restimmungen ergaben, dass 
in 100 Theilen Wasser sich folgencle Mengen von kohlensaureni Li- 
thium (Li2 C 0 3 )  liisen: 

bei Ou 1.539 Theile bci 50" 1.131 Theile 
z 10" 1.406 ) ) i s o  0.866 ) 

)) 200 1.329 >> 2 1000 0.728 ) 

und bei 102O, j e  nachdem ob '/4 oder 1 Stunde lang gekocht wird, 
- 0.796 und 0.955 Theile. Voii den1 sauren kohlensauren Lithium 
(LiHCOJ)  liisen sich bei 13" 5.501 Theile. Mil der Zunahme der 
Tenipelatur wird also die Liislichkeit des Lithiunicarbonats geringer, 
was schon von 12 e k e  t o w  auf dem Naturforscher-Iilorigresse in Odessa 
hervorgehoben wurde. J,in elti 

Ueber die Calciumoxysulflde von A. G e u t h e r  (Anla. 224, 
178-201). Urn Anhaltspunkte zur Bestimmung der Valenz des Gal- 
ciums zu finden, hat Verfasser die orangefarbenen krystallisirten 
Calciumoxysulfide, welche den Namen He1 s c h  e l l  s Krystalle fuhren, 
wiederholt darstrllen und analysiren lassen. Diesen Krystalleil hat 
Scl t i ine die Znsaniiiiei~setzung 3 C a 0  . Cash + 1 2 & 0  zugeschrieben 
und ebenso den sog. K u c h n e r ' s  Krystsllen die Formel 4 C a 0 .  CaS4 
+ 18H20 gegeben. Q e n t h e r  hat  H e r s c h e l l ' s  Krystalle nach ver- 
besserter Methode dargestellt, indem er 50 Theile Rchwefelblumen mit 
100 Theilen Kalkhydrat wid 2000 Theilen Wasser in gut bedecktem 
Gefzss (i Stunden lang kochte, dann rasch aiif 1/4 des Volurnens ein- 
dampfte, heiss in eine gut verschliessbare und mit der Fliissigkeit 
riillig zu fullende Flasche filtrirt nnd gut verkorlrt 8- 14 'rage an 
einem kuhlrn Ort stehen liess. Die abgeschiedenen Krystalle wurden 
nicht mit Wasser , welches sie zersetzt, gewaschen, sondern lediglich 
durch Abpressen von der Mutterlauge befreit. Aus  seinen Analysen 
berechnet Verfasser fur die Krystalle die Zusammensetxung 2 C a 0  . 
CaS3 + 10 oder 11 H 2 0 ,  so dass in ihnen nicht Calciumtetrasulfid, 
sondern Calciumtrisulfid als Bestandtheil vorhanden ist. In  gleicher 
Weise berechnet Verfasser fur R u c h n e r ' s  Krystalle aus den vorhan- 
denen Analysen die Formel 3 C a 0 .  CaSa + 14 oder l5HzO. Ferner 
halt Verfasser dafur, dass die rubinrothen Krystalle, welche beim Zer- 
fliessenlassen ron wvasserhaltigem Strontiumtetrasulfid an der Loft sich 
bilden und nncli Scliii n e Strontiumoxysulfid sein sollen, ein Gemenge 



voii tliioschwefelsaui.ein Strontium rind Strontiumdisulfid (SrS2 0 . 3  

Ueber die Constitution der Polysulfide und der Polyoxyde 
voii A. G e u t h e r  (Ann. 224, 201-218). In dieser rein theoretiwhen 
Ahhandlung kommt Verfasser zu dem Sc!iluss , dass die Maxiralenz 
des IZaliunis und Natriunis = 5, die des Raryums und Strontiums 
= 10 wid die des Wasserstoffs = 3 oder 5 is t ,  je nachdem das 
schwefelreichste \~rass~rs to~supersu l f id  H2S3 oder €31 Sj ist. 

+ 3 H 2 0 )  + 5(SrS:, + GH20) sind. l ’ ini irv 

plnller 

Ueber Calciumoxychlorid , Calciumsilicate und Calcium- 
chlorosilicate. Eunstliche Daiwtellung des Wollastonits T on 
A l e x .  G o r g e u  (C‘ompt. rend. 99, 256). Erhitzt man Chlorcalcium 
in rineni feuchten Chlorstroin zur Rothgluth , so entstehen zunaclrst 

hloride des Calciums, die in reinein Zustande nicht zii erlialteii 
&id, weil sie durch VVasser und Alkohol zcrsetzt werdrn. Erhitzt 
man ein Geniisch von Chlorcalcium und ICieselslure iiii feuchten Lnft- 
s t r n n ~ ,  so erhiilt man je  nach der Menge der Kieselsaure wid des 
Chlorcalciums entweder die Silicate CaSi03  und Caz S i 0 4  oder die 
Chlorosilicate CaSiOa . CaCln iiiid Ca2Si04 . CaCl2. Alle diese Sili- 
cate werden durch Mineralsauren leicht zersetzt , das Dicalciumsilicat 
schon durch 5 procentige Essigsiiure. Erhitzt man ein Gemisch voii 
15 Theileii Chlorcalcium, 3 Theilen Kochsalz und 1 Theil Kieselslure 
zur Kirschrothgluth, so entsteht Wollastonit. Pin II e r 

Ueber einige Verbindungen von Haloidsalzen mit Sauer- 
stoffsalsen ron H. L e  C h a t e l i e r  (Compt. rend. 99, 276). Reim 
Eintragen roil Borsgure urid Kalk geschmolzenes Chlorcalcium er- 
halt man eine allmiihlicli sich ki titllinisch ausscheidende , durch 
Wasser und feuchte Luft schnell, dnrch Alkohol lwngsam zersetzt 
werdende Verbindung Ca.i (B 0 J ) z  . Cn C11, beim Eintragen I 011 Eisen- 
oxyd und Iialk in geschmolzenes Clrlorcalcium eine durch Wasser 
njcht angreifbare Verbindung FrsO,j . Ca 0 . CaCla. Dagegen Ironnte 
mit anderen Sanren keine den erw~tln>teii entsprechenden Doppelsalze 
gewonnen werden. l’iiiuer 

Herstellung eines krystallisirten Baryummanganits von 
G. It o u s s e a u  nnd A. S a g l i e r  (Comnpt. rend. 99, 139). DLI~CII sehr 
heftiges Gluhen von Baryumma~iganat mit Chlorbarpm (auf 1500 bis 
1 600°1 ist es den Verfassrrn gelungen , eine krystallisirte Verbindung 
der Zusammerisc~tzung BaRIn 0 3  zu gewinnen. Der Schmelzkuchen 
wurde nach dem El kalten niit kochendem Wasser ausgezogeu, der 
aus schwarzen Nadeln des Manganits und griinen Flocken ron unzer- 
s e t ~ t e m  Raryunimanganat bestehende Ruckstand durch Lex igation rom 
Maiiganat befreit und schliesslich durch Waschen mit schwach ange- 
s6urrtern Wasser ron Spuren 1 on Barj umciirbonat gctrennt Daa 
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Baryunini,inganit bildet blanschwai ze ,  stark gllnzrride Nadeln, ist leicht 
oiid untrr Chlore~itwickelung in Siilzstuie liislich , schwer durch Sal- 
prtersiiure angreifbar niid ran der Diehte 5.85. l'inncr 

Ueber Verbindungen von Chromsesquiclilorid mit anderen 
Metallchloriden r 0 1 1  L. G o d  e f r  o p (Conrpt. rend. 99, 141). Doppel- 
salze des Chromchlorids entstehen, sobald eiri Gemisch voii Chrom- 
chlariil aiid einem andereri Chlorid mit concentrirter Salzsiiure , die 
nithhr als 3 2  pCt. H GI enthiilt, beharideit wird. Das ICaliunidoppelsalz 
4KC1 . Crg Cls + 2H20 erhhlt man arn leichtesteii rein, wenn mail in  
7 Theilen Alkohol 3 Theile fein gepulvertes Kaliumbichromat vertheilt 
niid Chlor hineinleitt%. Das Doppelsalz scheidet &h als rothvioltlttes 
ICrystullpulver ab. Durch LBsen in concentrirtei Salzsiiiire bei 120° 
bis 130" kann es in griissereri Krystallen erhalieri werden. Durch 
Wdsser und berdunnter Salzs%are wird es sofort zersetzt, erst w e m  
dit, Sdore 42 pCt. H C1 enthalt, h6rt die Zersrtxharkeit dcs  Salzrs auf. 

l'iirncr 

Darstellung von neutralem Aluminiumphosphat von A. d e 
S c h a l  t e n  (Compt. rend. 98, 15S3). Durch Zusatz von Phosphor- 
siiinre zu Natriumaluminat in conceritrirter Liisung bis ziir stark saiiren 
Reaktion iind Erhitzen des Genienges im geschlosseiien Rohr nuf 250° 
erhlilt man das Alumiiiiumphosphat A12 (P 0 4 ) ~  in kleinen hexagonalen 
Prismen vom specifischen Gewicht 2.59, die auch in Weissgluth un- 
schmelzbar sind und in SalzsBure und Salpetersiiure gar nicht, in 
heisser concentrirter Schwefelsiiure schwer liislich sind. Durch Er- 
hitzen von Aluminiiimhydrat und Phosphorsaure oder von Aluminium- 
ehlorid und Phosphorsaure anf 2OO" erhalt man das Phosphat als 
Krystallpulver. €'inner. 

Ueber die Zersetzung des weissen Gusseisens durch Hitze 
von L. Forq u i g n o n  (Compt.  rend. 99,  237). Verfasser hat durch 
dab Experiment nachgewiesen, dass beim Erhitzen des weissen Roh- 
eiseiis aiif eine Zuni Schmelzen nicht hinreichendr Temperatur im 
Vacnnni cine Zersetznng dessel'orri 

Ueber die Darstellung des 
einige neue Eigenschaften des 
Moissa i i  (Con~pt.  rend. 98, 1581). 

in Eisen nnd Graphit stattfindet. 
Pi l iner .  

Chromsaurehydrats und iiber 
Chromsaureanhydrids r o i l  H. 
Verfasser reinigt das auf gewijhn- 

liche Weise dargestrllte Chron1siiure;~iihlydrid voii der Schwefelsiiure 
diirch vorsichtiges Schmelzen desselben iind Ausgiessen auf eine Por- 
cellanplatte. Setzt man zum Anhydrid weiiiger als I Molrkiil Wasser, 
erwlrmt einige Augenblicke auf loo", decantirt ond kiihlt die Fliissig- 
keit aiif OtJ ab,  so setzeri sich kleiiie rothe, leirht schmelzbarc, sehr 
hygroskopische K r j  stalle ab, di, iiber Schwefels&nre getrocknet die 
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Zusaminensetzung H2 Cr 0 4  besitzen. - Salzsauregas wird  on Chrom- 
saureanhydrid absorbirt und es entsteht nainentlich bei schwachrm 
Erwarnien Chlorchromsaure Cr 0 2  C12 neben einer iiligen i n  Wasser 
loblichen Masse. Brom- und Jodwasserstoffgas wirken iiicht ein. 
Trockenes Chlor ist ohne Wirkiing, aber feuchtes Chlor erzeugt eben- 
falls Chlorchromsiiiirr. Die chromsauren Salze 1-erhalten sich wie 
das Auhydrid. l’ imer. 

Ueber neue bor-wolframsaure Sake 1 on D. K I e i  n (Con@. 
rend. 99, 35). Lost man Borslure in einer heissen Liisnng von meta- 
wolframsaurem Natriuni und dnnstet die Fliissigkeit linter Entfernuiig 
der sich ausscheidenden Borsaure bei gewohnlicher Teniperatiir ein, 
so erhalt man Krystalle eines sehr liislichen Salzes, welches identisch 
ist mit dem vom Verfasser fruher beschriebenen D i n a t r i u m b o r o w o l f -  
r a m a t ,  97;1’03. H s 0 3 .  2 N a 0 .  2H20 + IOay. Setzt man zur Mutter- 
lauge dieses Salzes einen Tropfen Salzsanre und Chlorbaryam , so 
entsteht ein weisser, pulveriger Niederschlag, und das Filtrat liefert 
beiin Verdunsten das friiher beschriebenr D i b a r y u m  s a l z ,  9wo3. 
€32 0 3  . 9 Ha 0 . 2 H2 0 + 16 ay. Aus der Mutterlltuge desselben scheidet 
sich ein beini Umkrystallisiren sich zersetzendes Salz 1OWO:j . B2 O3 . 
2 K a 0  + l 6 q .  aus. Setzt man ZUI’ Mutterlauge des Natriumsalzes 
keine Salzsiiure hinzu, soiidern nur Chlorbaryum, so liefert das Fil- 
trat ein klinorhombisches Baryumsala von derselben Zusammensetzung, 
wie das zuletzt erwlhnte Piiiiier. 

Ueber die chemischen Reaktionen, welche die Erhartung 
der Wassermortel begleiten \-on H. Le  C h a t e l i e r  (Bull. soc. chim. 
42, 82-89); vergl. drese Berzclrte XVII, Ref. 2 2 3 ) .  Die Erhurtung 
des Wassermijrtels wird durch die Krystallisation gelijster Substanzen 
bewirkt , beim Luftmiirtel wird ciie Erhartung ausserdem noch durch 
Austrocknen veranlasst. Die wichtigste Rolle bei der Erhartung der 
Wassermiirtel spielt die Verbindung CaOSiOa + 2.5H20 - diese 
Formel ist nicht durch Bnalyse, sondern aus der Analogie mit der 
krystallisirten Verbindung Ba 0 . Si 0 2  + 3 Ha 0 abgeleitet - welche 
durch Wasser in freien Kalk und rin kieselhaltiges Salz ( 2 S i O z .  
CaO + aq ?), durch Kohlensaure und Wasser in Kieselslure und 
Calciomcarbouat zerfallt. Erstere Zersetzung hort auf,  wenn das 
Wasser 0.052 pro Mille Kalk enthiilt. Die Hildung dieses Silicats 
wahrend der Erhlr tung erfnlgt entweder durch Vereinigung der beiden 
Componenten oder durch Zerfall kalkreicherer Silicate oder rielleicht 
durch einfachr Wasseraufnahme der wasserfreien Verbindung. Die 
Verbindungen des Kalks mit Eisenoxyd oder Thonerde, welche im 
Wasser bei Gegenwart uberschussigen Balks  bestehen kiinnen , haLen 
dic Formel 3203 . 4 C a 0  . 12HsO (R = A1 resp. Fe)  und zerfallen 
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durch vie1 Wasser, doch hiirt die Zersetzung bei einem Kalkgehalt 
des Wassers bei 150 von 0.225 resp. 0.6 pro Milk auf. - Das Eisen 
und Aluminium sind beim Rrennen der Miirtel als Schmelzniittel zur 
besseren Verbindung des Kallrs mit der Kieselsaure von Wichtigkeit. - 
Die hufnahme von Kohlensiure ist kein weseiitliches Moment beim 
Erh6rten des Cements. Das Calciumcarbonat biltlet stets eine diinne 
oberfliichliche Schicht, die aber fiir die Bestiindigkeit der Miirtel von 
Werth ist, denn das Carbonat giebt am weiiigsten Kalk (0.0073 pCt.) 
an Wasser ab. Gabriel 

Organische Chemie. 

Untersuchungen iiber die specifischen Volumina flussiger 
Verbindungen. IV. N o r i n a l e  F e t t s i i u r e n  u n d  n o r m a l e  F e t t -  
a l k o h o l e  von A l b e r t  Z a n d e i  (Ann. 224, 56--95). Aus der um- 
fangreichen Abhandlung , welche die Fortsetzung der ausgedehnten 
Unterstichungen des Verfassers uber die specifischen Volomina der 
Flussigkeiten enthalt, seien folgende Punkte hervorgehoben. Die 
specifischen Gewichte der normalen E’ettsauren bei 00 (die Mittelzahlen 
aus seiner eigeneii und den zuverlassigsten Bestimmungen anderer 
Autoren hat Verfasser gewahlt) nehmen mit wechselndem Kohlenstoff 
nb und zwar sihd die Differenzen zwischen je zwei aiif einander 
folgenden Gliederri abnehmend mit wachsendem Kohlenstoffgehalt, wie 
atis folgender Tabelle ersichtlich ist: 

Ameisensiure . . . . 
Essigsaure . . . . . 
Propionsaure . . . . 
Butterslure . . . . 
Valeriansiure . . . . 
Capronsiure . . . . 
Heptplsiiure . . . . 
Octplsiiure . . . . . 

Specifisches 
Gewicht 

1.2424 
1.0712 
1.0165 
0.9764 
0.9570 
0.9445 
0.9334 
0.92881 

Differenz 

1712 
544 
404 
194 
125 
111 
53 

Specifisches 
Yolumen 

41.0 
63.S 
85.7 

108.2 
139.9 
153.6 
174.2 
197.6 

- 
Differenz 

22.8 
21.9 
22.5 
21.7 
‘12.7 
21.6 
23.4 

Die Differenz in den specifischen Volumen der Sauren ist merk- 
lich gleich. Es scheint jedoch die Volumdifferenz zwischen einer 




