
R e f e r  ate. 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Physikalisch - chemische Notizen von E i l  h a i d  W i e d e m  a11 II 

(Ann. 225, 263). In  seiner Abhandlung uber die Volumanderung der 
Kiirper wahrend des Schmelzens (vergl. diese Berichte XVII,  Ref. 275) 
bemerkt Hr. R. S c h i f f ,  dass die yon Hrn. W i e d e m a n n  benutzte 
Methode zur Bestirnmung des Ausdebnungscozfficienten (Einschliessen 
der Kiirper in Form von Karnerri in ein Dilatometer, Evacuiren des 
Letzteren und Eiritretenlassen voii Quecksilber) rticht genau sei , weil 
das Quecksilber die Substanzen nicht benetze und daher nicht in alle 
Poren derselben eindringe. Darauf bemerkt jetzt der Verfasser, dass 
er bei Ausfuhrung seiner Versuche schon, um einem derartigen Ein- 
wand zu begegnen, zur Controlle auch Oel in das Dilatometer habe 
eintreten lassen und dieselben Resultate erhalten habe, wie mit Queck- 
silber. 

Ferner bemerkt Verfasser, dass die von Hrn. S c h i ff , ebenso von 
den Herren T h o r p e  und R i i c k e r  gemachte Behauptung, die kritische 
Temperatur kiinne aus deli Capillaritatsersclieinungen abgeleitet werden, 
weil bei dieser Temperatur die Capillaritatsconstante LZ gleich Null 
werde, nicht riclitig sei. Schon aus deli Versuchen von W o l f  und 
C l a r k e  folgt , dass bei steigender Temperatur bei Wasser , A4ether, 
schwefliger SLure, der Meniscus erst concav, dann eben, dann convex 
ist, ohne dass bei den Temperaturen, wo er eben ist, d. h. wo a = 0 
wird, diese Flussigkeiten vollkommen in den gasfiirmigen Zustand 
iibergehen. Aus den Capillaritltserscheinungen konne nicht auf die 
kritische Temperatur geschlossen werden , weil diese letztere eiritritt, 
wenn von den oberhalb und uriterhalb der ursprunglichen freien Ober- 
flache gelegenen Theilchen gleiche Krafte auf die Oberflache aiisgeiibt 
werden, wlhrend a die Arbeit misst, welche erforderlich ist,  urn die 
OberflBche der Fliissigkeit , um die Einheit zu vergrossern. Daher 
konne aus Capillaritltserscheinungen nicht auf die kritische Temperatur 
geschlossen werden. Pi 11 n ei 

Berichte d. D. ehem. Gesellsehaft. Jahrg. XVTI. [34] 
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Die Molekulsrvolume von Salzl6sungen von W. W. <J. N i c o 1 
(Phil. JIag. [ 5 ]  18. 179-193). Das fruher (diese Berichte XVII, 492) 
msgesprochme Gesetz, dass die Molekularvolurnt: der Alkalinietalle 
und gewissrr Siiureradikale constant sind, wie auch immer sie sich zu 
einem Salz verrint haberi, dehnt Verfasser :tuf alle Eleiiientr uiid 
Gruppen von Elenlenten aus. Er findet dabei, dass durch das K r y -  
s t a l l i s a t i o n s w a s s e r  das Molekularrolumeii eiiies Salzes in Liisung 
nicht beeinflusst w i d ,  und weist diese Thatsache feriier mit Hiilfe 
eiiies (clnrch Zeichnungen erlluterten) Apparates nach, welcher die beini 
Zusammenmischen von Liisungen eintretende Vdumenanderung zu 
messen gestattet. D a s C o n s t i t u t i o n s w a s s e r  utiterscheidet sichdagegen 
wie a11 den Sulfatrn der Magnesiagrnppe riachgewiesen wird, von den] 
Liisuiigswasser und zwar nirnint es eiii griisseres Volumen als letz- 
teres ein. (4 d h l  I ? l .  

Einiges uber die Arbeit von T. S tacewicz  (diesr Berichte 
XVII, Ref. 9 5 ,  159, 199); von A. C r a n i e r - D o l m a t o w  (Pharm. 
Ztschr. f. Russl. 1884, 429-437, 444-4450, 475-476) .  Verfttssser 
unterwirft die genannte Arbeit einer sehr abfdligen Kritik, auf welche 
S t a c e w i c z  (ibid. 1884, 493-501) erwidert. ( 7  IhLlel. 

Ueber die Verfliissigung des Sauerstoffs und das kritische 
Volumen von Fliissigkeiten von < J a m e s  D e w  a r (Phil. Mag. [5] 18, 
210 -216). Verfasser beschreibt und erlButert durch eine Zeichnung 
eiiien zur Condensation des Sauerstoffs diriiendeii Vorlesungsapparat, 
welcher frrner dazu benutzt werden kanu, die Dichte v o ~ i  Gasen in1 
fliissigeti Zustaride zu bestimmen. Die zur Condensation niithige hb- 
kiihlung wird durch tliissiges Kohleudioxyd oder besser Stickosydul 
bewirkt, welche bei Verdunstung linter 25 rnin Druck eiiie Kalte von 
- 11.5" resp. - 1-25" rrgeben. Die Dichte drs fliissigen Sauerstoffs 
nahe beirri kritischen Punkt  betrlgt etwa 0.65. - Verfasser stellt in 
einer Tabellr eine Anzahl 
tischm Druckeu (P) und 
(T + 2 7 3 )  : P zusauinicm, 

Saueratoff . . 
Wasser . . . 
Amnioniak . . 
Grubeiigas . . 
Salzsaure . . 

von Kiirpern nebst den clazu gehiirigeri kri- 
Temperaturen (T), sowie die Werthe fiir 
aus wclclier wir nnr' folgrude hervorheben: 

T D (T + 2273) : P 
- 1130 50 3.2 

3 70O 195.5 3 . 3  
130" 115 3.5 
- 99.5" 5 0 3.5 

52.30 S (i 3.7. 

Diesr Substauzen (besonders die 4 Typeii) zeigeii bei ihren kri- 
tischeii Temperaturrn annahernd gleiches Volumen, complexerr Stoffe 
griissere Volume, welche aber in eitifachein Yerhiiltniss zu denijenigen 
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der Typen stehen. Nimmt nmn die Werthe der letzten Cnlumiie als 
proportional den1 Molrkularvolumen an, so lasst sich - die Dichte 
einer als Norm genommenen Substanz als bekannt vorausgesetzt - 
die Dichte einer Substanz bei ihrer kritischen Temperatur berechnen 

und zwar nach Formrl  = iv,Tl, wo S und S1 die specifischen Ge- 

wichte zweier Substanzen, l%' und Wl ihre Molekulargewichte und V 

SI vw1 

nnd V1 ihre Molekularvolurne bedeuten. 0 iiiriel 

Notiz iiber das elektrische Leitungsvermogen der Sauren 
von W. O s t w n l d  (Journ. pr .  Chem. 30, 93-95). Verfasser ist unab- 
haiigig yon S v a n t e  A r r h e n i u s  (rergl. die diese Rerichte XVII, 50 
erwlihnten Abhandlungen) zu demselben Resultat gelangt, dass die 
Reaktioitsgeschwindigkeiten dem elektrischen Leitungsrermijgen der 
Sauren proportional sind, sodass sich die Bestimmung des Leitungs- 
vrrmijgens den allgemeinen Methoden der Affinitatsbestimmung (0  s t -  
w a l d ,  diese Berichte XVI, 37'7 rind XVll, Ref. 37) gleichwerthig 
anreiht. Ychotteii. 

Ueber ein neues Verfahren zur Bestimmung der Dampf- 
dichte niedrig siedender Korper von N i k .  von K l o b u k o w  (Ann. 
Ph!ys. Chem. ("), XXII, 465-492). Nach dem Verfahren des Verfassers 
wird das Volumen, welches eine gewogene Menge des zu untersuchen- 
den Kiirpers in Dampfform einnimmt, gemessen durch die Quantitat 
Quecksilbers, welche durch den Dampf verdrangt wird. Zurn Ver- 
stgndniss des Terfahrens und des niit dern Namen ~Dampfdichte- 
dilatometercc bezeichneten Apparates muss auf die Zeichnungen des 
Originals verwirsen werden. Die Bestimmung ist mit ganz geringen 
Mengen Siibstanz ausfiihrbar und girbt sehr gen:tue Resultatr. 

Schertel  

Ueber ein neues Verfahrrn zur Bestimmung der Dampf- 
dichte hochsiedender KBrper voii Nik .  v o n  K l o b u k  o w  (Ann. Phys. 
(,'hem. (2), 493-509). Zur Bestimmung der Dampfdichte hochsiedender 
Substanzen bedient sich der Verfasser des Dampfdichteariiometers. 
Dasselbe besteht aus einem wie ein Araometer gestalteten, jedoch 
rinten offenen Glasgefasse, an welches oben eiii kugelformiger Schwim- 
mer mit Stiel angeblasen ist. Das Araometergefass wird mit Queck- 
silber oder mit drm Wood'schen Metal1 gefiillt und ill das glriche 
Metal1 bis zu eiiier bestimmteii Marke getaucht. Man bringt eine ab- 
gewogene Menge der zu untersuchenden Substanz in das Gefiss, er- 
hitzt auf die erforderliche Temperatur und bestimmt nun die Menge 
des aus dem Gefasse durch den Dampf verdrlngten fliissigen illetalles 
dadurch, dass nian den durch den Dampf bewirkten Auftrieb durch 
frewichte ausgleicht , welche aaf eine mit dem Arlometer rerbundene 

[34"j 
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Wagschale aufgelegt wrrden, so dass der Apparat wieder bis zur  
Marke in die Sperrfliissigkeit taucht. Wegen aller Einzelheilteri des 
Apparates und Vcrfahrens muss auf das Original verwiesen werden. 

Neue Formen von Laboratoriumsapparaten voii E d  w a r d  
H a r t  (Amer. Chem. Journ. VI, 175-180). 1.  A p p a r a t  f u r  f r a k -  
t i  o n i r  t e D e s t i l l  a t i o n. An einer L i e  b i g  'scheu dreischenkligen 
Aufsatzriihre wird der zuni Abflusse dienende etwa 2 Fuss lange 
Schenkel im Zickzack nach aufwgrts gebogen inid rnit dem Kiihl- 
apparate verbunden und dient als Dephlegmator. - 2) V e n t i l  z i im 
B b s c h l u s s e  v o n  L u f t .  An Stelle des B unsen'scheu Kautscbuk- 
rentiles oder des \ o n  M o h r  aiigegebenen wendei der Verfasser bei 
AuflKsung von Eisendraht zur Titrestellung der Permarigaiiatlijsung 
eine obeii zugeschniolzene, durcli den Kork  gehende Glasriihre an, in 
welcher seitlich ein Loch angebracht ist. Sowie aus der Flasche 
Luft urid andere Gase durch den Dampf drr  siedenden Fliissigkeit 
ausgetrieberi sind, wird die Riihre tiefer in tlen Kork gedriickt, so 
dass die Oeffiiung vrrschlossen ist. - 3. R e t o r t e  f i r  D e s t i l l a t i o u  
k l e i i i e r  M engei i .  Als Retorte dient eine rechtwinklig gebogene 
Probirrljhre, wahrend eine andere uber die Miindung derselben ge- 

\ <  hertel 

schobene die Vorlage bildet. hihr,tel  

Ueber den Austausch von Chlor, Brom und Jod zwischen 
organischen und anorganischen Verbindungen voii R i c h .  B r i x  
(Ann. 225, 146). Verfasser hat den Einfluss studirt, welcheii die Natur 
der in den anorganischen Halogenverbindungeti enthaltenen Elemente 
auf die Fahigkeit , sich mit den Halogenverbindungen der Alkohole 
und alkoholartigen ICiirper nmzusetzeii, ausiibt. Von organischen 
Verbindungen wurden beiiutzt Aethyljodid , Isobutylchlorid, Benzyl- 
chlorid und Chloressigiither. Chlorcalcium nnd Jodiithyl mit einander 
am Riickflusskiihler gekocht, wirken gar nicht anf einander. ebenso 
wenig Chlorbaryum und Jodl thyl ,  bei 140" lindet eine geringe Um- 
setzung statt. Jodbaryum und Isobutylchlorid wirken nicht auf ein- 
ander, dagegeri setzt sich Jodbaryum mit Chloressigather bei Wasser- 
badtemperatur vollstandig , mit Benzylchlorid bei gewiihnlicher Tem- 
peratur theilweise nm. Kupferchlorid reagirt rnit Jodathyl am Riick- 
flusskiihler gar  nicht, bei 150-160° setzen sich beide vollstandig um. 
Jodzink setzt sich mit Chloressiglther bei 100O in 1 Stunde fast voll- 
staindig, mit Beiizylchlorid bei gewiihnlicher Temperatur theilweise 
(bei 45O trat unter heftigem Aufschaumen Zersetznng ein), mit Iso- 
butylchlorid am Riickflusskiihler gar  riicht imi. Chlorcadmium setzt 
sich mit .Jodlthyl bei 130-140O theilweise um, Bromcadmium setzt 
sich rnit Chloressigather am Riickflusskiihler theilweise, mit Isobutyl- 
chlorid bei 100 O theilweise, mit Jodathyl a m  Riickflusskiihler spuren- 



weise i i in.  Jodcadinium setzt sich mit Chloressigather hei 1000, 
ebenso mit Henzylchlorid bei 100° theilweise, mit Isobutylchlorid am 
Ruckflusskuhler nicht um. Thalliumchloriir reagirt aueh liei l G O o  
nicht auf Jodl thyl ,  Thalliumjodur auf Chloressigather bei 160 0 theil- 
weise. Chlorblei setzt sich mit Jodathyl bei 160" nahezu vollstatidig 
um, Jodblei setzt sich erst bei l ( i O O  mit Benzylchlorid theilweise um. 
Arsenbromid setzt sich niit Benzylchlorid uiid niit Chloressigather bei 
140') vollstandig um, ebenso Antimonbromur mit Chloressigather und 
niit JodRthyl, wlhrpnd Rromwismuth mit Jodathyi erst bei l G 0 0  sich 
theilweise nmsetzt. Beirn Erhitzen von Bromwismuth mit Chloressig- 
ather auf 140" im geschlossenen Rohr traten secundlre Zersetzungs- 
producte :iuf. Piiine!. 

Ueber den Austausch von Chlor. Brom und Jod zwischen 
anorganischen und organischen Halogenverbindungen von Be 11- 

j a n i i n  K i i h n l e i n  (Ann. 225, 171). Verfasser hat die ill1 vorher- 
gehenden Referat erwdhnten Verauche voii B r  i x weiter ausgefuhrt, 
namentlich hat er die anorganische Halogenverbindung auf die orga- 
nische ohne jeden Zusatz ro i l  Alkohol, der die Reaktionen hlufig 211 

niodificiren geeignet ist,  ansgefutirt. Ferner wurcle die Temperatar, 
i m  Allgemeinen 140 - 150n, sorgfdtig innegehalten. Die Stoffe wur- 
den in Iquivalenten Mengen auf einander einwirken gelassen. Die 
erhaltenen Resultate werden in folgender Weise zusammengestellt. 
Chlormagnesium wirkt atif I'ropyljodid nicht ein, Jodcalcium setzt sich 
mit Propylchlorid viillig u m ,  Chlorstrontium und aodpropyl wirken 
nicht aufeinander, Jodstrontium urid Propylchlorid setzen sich fast 
vollstlndig um,  Chlorbaryum und Propyljodid wirken nicht auf ein- 
ander ein, ebenso wenig Chlorphosphor (P Clj) und Aethyljodid, Jod- 
phosphor und ChloressigAther ( im letzteren Falle trat beim Erhitzen 
im geschlossenen Rohr totale Zersetzung ein), feruer Jadphosphor und 
Isobutylchlorid ( bei 1 70° bildet sich Butylen nnd Halogenwasserstoff- 
s8ure), endlich dodphosphor und Propylchlorid, wobei eberifalls Pro- 
pylen u. s. w. entsteht. Titanchlorid zersetzt Propylchlorid and liefert 
gusfiirmige Producte, ebenso Manganchloriir und Propyljodid, wahrend 
Illanganjodur nnd Propylchlorid sich umsetzen. Eisenchlorid und Pro- 
pyljodid und umgekehrt Eisenjodiir und Phosphorchlorid setzeii sich 
sin wenig urn. Cobaltchlorur und Yropyljodid setzen sich wenig um, 
Cobaltjodur urid Propylenchlorid vollstiindig, Nickelchlorid und Propyl- 
jodid, ebenso Nickeljodur und Propylchlorid setzen sich ein wenig 
urn, Kupferchlorur ebenso Chlorzink setzen sich mit Propyljodid voll- 
standig urn, Arsenchlorur setzt sich mit Aethyljodid schon beim Kochen 
in1 offenen Gefiiss viillig um, Arsenbromur und Isobutylcblarid wirken 
nicht. Arsenbromiir nnd Chloressigather i iu r  wenig auf einander, da- 
gegen setzt sich As BrY mit Aethyljodid rind mit Propyljodid t-ollig 
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um. Jodarsen uud Isobutylchlorid, ebenso Chlorbiittersdureather w irkeu 
nicht anf eiuaiider, Chlorcadmium, Zinnchlortir wid Zinnchlorid setzen 
sich mit Propyljodid ui r i ,  nicht aber Zinnjodiir und Propylchlorid: 
Antirnonchloriir und Aiitimonbromtir setzen sich rnit Aethyljodid uin, 
nicht aber Antimonbromiir mit Chloressigtther oder Aiitirnonjodiir mit 
Isc>butylchlorid, wobei secundsre Reactionen eintreten; Thalliumchloriir 
und Chlorblei setzen sich niit Propyl- nnd Aethyljodid theilweise urn, 
ebenso Jodblei mit Isobutylchlorid. Diese Resultate tasst Hr.  K iih 1 1 -  

leiri in die Siitze zusanimen: 
Chlor wird \ o r  Brom und J o d ,  Brom \or Jod berorzugt van: 

I(, blg, Ca, Sr,Ba, A, Mn, Co; 
scliwarikeud verhalten sich Zn, Cd, TI, Ili, Fe, Ni, 

wffhrend J o d  von Chlor urid Brom, Iirom \-or Chlor berorzugt wird 
vori Cu, Ag, Hg, Sii, Pb, AS, Sb. 

lndifferent verhalten sich 1’ und Ti .  
Die schwer reducirbaren, leichtrn Metalle also be\ orzngen dnrch- 

weg das Chlor , die leicht redacirbareri Schwern~etalle meist das Jod. 

Ueber anorganische Chlor ide  d s  Chloruber t rager  von A 1 f r  e d 
G. P a g e  (Ann. 225, 196). Verfasser hat untersucht, o b  das Molyb- 
d8iiperitachlorid, welches, wie A r o  n h e i  m gezeigt hat ,  bei der Chlo- 
rirung der aromatischen S t o f e  als Chloriibertrkger dieiit, diese Rolle 
anch bei Fettlrijrperii zu spielen vermag. Zugleich hat er einigr an- 
dere Chloride auf ihre Fahigkeit, die Chloriirurig organischer Korper 
zu erleichtern, studirt, inderri er Chlorgas in  zwei mit gleichen Mengen 
d r r  zn chlorirenden Substanz beschickte Kolbeii, deren einer als Zu- 
satz den zu  priiferiden Chlorubertriiger enthielt, leitrte. Auf A c e  t y l -  
c h l o r i d  wirkt Chlor weder fiir sich, noch bei (iegenwart von Molyb- 
diinchlorid ein, B u t y r y l c h l o r i d  ivird, wie es schc.int, leichter chlo- 
r i r t ,  wenn kein MoCI;, zugegen ist, ebenso S e t h y l e n c h l o r i d ,  s o  
dass also das Molybdiinchlorid auf Fettkiirper nicht als Chloruber- 
trager einwirkt. - Molybdiintrichlorid wirkt an und fur sich riicht 
Chlor ubertragend, erst bei 70-80°, wobei es sich in Pentachlorid 
umwandelt, begirint die Wirkung des Letzteren, gleichwohl ist es be- 
quemer, das luftbestihdige Trichlorid als Chlorubertriiger anzuwenden, 
als das nu r  in geschlossenen Riihren aufzubewalirende Pentachlorid. 

Von anderen Chloriden erwiesen sich als wirksame Chloriiber- 
trager noch Eisenchlorid , Aluminiumchlorid , Thalliumchloriir und 
-chlorid, wdhrend die Chloride des Kupfers, Zinns, Titans, Bleies, 
Phosphors, Arsens, Wismuths, Chroms, Schwefels, Mangans, Kobalts, 
Nickels unwirksarii sind. Verfasser ha t  hauptsiichlich Nitrobenzol, 
welehes von Chlor allein nicht angegriffen wird, als Versuchsfliissigkeit 
benutzt. hlit der Yenge des zugesetzten Chloriibertragers nimmt, wenn 
auch nicht in directem VerhBltniss, die Leichtigkeit der Chlorirung zu. 

1 ’ l I l l l C l .  
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Den Chemismus der Chlorubertragung glaubt Verfasser darin zu fin- 
den, dass sich zuniichst eine ,"/olekularverl.)indung des Chlortibertragers 
mit der zu chlorirenden Substanz bildet, welche durch die Einwirkung 
des Chlors zersetzt wird, z. B. C ~ H ~ C H S  + FeaCis= CsHS(Fe2Cls)CHy; 
CsH5 (FeaCIG) , CH3 + Cl2 = C G H ~ C I C H ~  + Fe2Cls + HCI. 

Aus Nitrobenzol erhielt Verfasser bei der Chlorirung unter Zu- 
satz vnn Eisenchlnrid zuerst das Dichlornitrnbenzol (C1: C1: NO2 
= 1 : 4 : 3 )  bei der Chlorirung bei 1000 das Tetrachlornitrobenzol 
(1, 2 ,  3, 5, 6 ;  NO2 = 1 ) bei der Chlorirurig in nnch hiiherer Tempe- 
ratur Hexachlnrbenzol, so dass die Chlorirung in fnlgender Weise 
verlauft: 

N 0 2  N 0 2  c1 

L ,  

\ '  \ /  \ i ,  
c1 

Bei der Chlorirung des gewijhnlichen Alkohols unter Zusatz VOKI 

Eisenchlorid entsteht nicht Chloralalkoholat, sondern direct Chloral 
nebeii wenig Chloralhydrat. t'iiiner. 

Ueber die bei der Einwirkung von Salpetershure auf Tellur 
erhaltenen Produkte von D. K l e i n  und J .  M o r e l  (Compt. rend. 99, 
540). Vor kurzem hat Hr. Klein angegeben, dass bei der Oxydation 
des Tellurs mittelst Salpetersaure ein basisches Nitrat der tellurigen 
Skure 4TeOn. NaOs + 11/%H20 entstehe, wahrend man fruher ledig- 
lich Tellurigslureanhydrid, als Oxydationsproduct angenommen hat. 
Gm dieseii Widerspruch aufzuklaren , haben die Verfasser die Oxy- 
dation des Tellurs unter den verschiedensten Bedingungen studirt und 
gefunden, dass durch Reduction mit schwefliger Saure erhaltenes fein- 
pulveriges Tellur durch Salpetersaure bei um so niedrigerer Tempe- 
ratiir angegriffen wird, j e  concentrirter die Gainre ist, dass z. B. dieser 
Angriff schon bei - 1 l 0  erfolgt, wenn die S lure  die Dichte 1.35 be- 
sitzt. Bei niederer Temperatur ist die Auflosung nicht vollstandig, 
es hinterbleibt eine kiisige graue Masse, welche allmahlich weiss wird 
und dann mikrnskopische, verfilzte Nadeln bildet, die neben tellirriger 
Saure Salpetersaure erhalten. Die Liisung Iasst beim Verdiiiiiien mit 
Wasser einen Niederschlag fallen, der aus Tellurigsaurehydrat nder 
Anhydrid besteht, wahrend ein Theil der Masse in Losung bleibt. 
Das Tellurigsiiurehydrat entsteht nur bei Temperaturen unter go, ist 
eine weisse kasige Masse und verwandelt sich uber Nacht in kry- 
stallinisches Tellurigsaureanhydrid (QuadratoctaEder). Bei 20° scheidet 
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sich bei der Verdunnung iiur Anhydrid ab. Die Liisurig liefert daiin 
beini Verdampfen das oberi erwiihnte basischv Xiti at. Oberhalb 30° 
setzt sich bei der Oxydatiori des Tellurs durch Salpetersiiure voii 1.2 
Diclitigkeit. etwa die Halfte als Arihpdrid ab ,  wkhrend die andere 
Halfte als Nitiat iri Liisuiiq bleibt. Kocht m a n  'l'ellurigshurranhydrid 
mit Salpetersaure \ o n  1.35 specifisches Gewicht, 50 ltist es sich auf, 
indem es sich in Nitrat iimwandelt. Schliesslich btweikrn die T'er- 
fasscr, dass die Angabe friiherer Autoreii , das Trlliirigsiiureanhydrid 
sei leicht Itislich iri Wasser, falsch is t ,  das Aiihydrid ist naliezu nii- 

liislich, es braucht 150000 Theile WasseI ZII seiner Liisurig. 
1'111111 1 .  

Untersuchungen uber die Affinitatsgrossen des Kohlenstoffs 
\oil A. G e u t h e r  (Ann.  2 2 5 ,  165) .  In seiner friiheren Abhandlung 
iiber dmsrlben Gegenstand (vergl. diese Hericlite XVI, 1370) ha t  Ver- 
farser anqegeben. d;tss nach Persiichen des Hrn X a c h m a 11 ri bei der 
Eiiiwirkarig ron  Natriuriiinethylat auf Aldehydiithylchlorid CHj.  CHCI 
0 ClH5 Aetliylniethylacetat (Sdp. 80-900) entstrhe. Es hat sich jrtzt 
herausgestellt, d;iss dieses Product nichts wei tw sei a l s  &i Genienge 
voii Dinicthylacetat iuid I l ia thj  lwetat. Abei eberiw w u r  de qefonden, 
dass die iiach dei Methode i o n  W u r t z  durch 1)estillation eiiies Ge- 
inixches x on Methyl- urid Aethylalkohol iriit Ri~dnnstein erhaltene bei 
SO - h5O siedende Par t i r ,  welche v ( m  W n r  t z ;tls Methylathylacetal 
aiipesprocheii worden ist ~ sich diirch fortgrsetzte Practionir ung  Ler- 
legeii lasse in Dimethyl- und in Dibthylawtat. Da aiif diesen Wegen 
geniiscliteii Acetate nicht darstellbar w a r m ,  i iui  die Frage zu erit- 
scheiden, ob die beiden ,Kohlciioxydaf'fiiiitiitencc des ICohleiistoffs gleich 
oder uiigleich seien, d. h. ob Methylathylaceta1 itlentisch ist mit Aethyl- 
methylacetal u. s. w. oder nicht, hat Verfasser 1011 Elin.  R i i b e n c a n i p  
geniischte SBuredthei des Aldehyds darstellen liisseri. indem die Vei- 
I)indunge~i der  Siurecliloride mit Aldehyd, wie C> Hc . C H Cl . OC2HaO 
mit den Silbersalzeii andeier Sauren erwiirrnt wwder i .  Es stellte sich 
dabei ~ P K ~ U S ,  dass es gleichgdltig ist, in welcher Reihenfolge die Sburr- 
iadicalr eiiigefuhi t werden, dass also beispielsweise das aus Aethylideii- 
cliloiacetat C Hs CEI C1 . 0 CsH? 0 uiid propionsawem Hilber erhaltene 
het~iylideiipropionatacetat idrutisch ist init dern aus hethglidenchlor- 
propionat C Hz C H C l  . 0 (33135 0 und essigsaurrin Silber gewworinenen 
AetIiylidenacetatpr(~1~i~inat 11 s w. Die beiden ,Rohlenoxydaffiiiithteiih 
des Kohlrnstofs sirid also unter sich gleich. 1'111111 I 

Ueber einige basische Salze von J. Haberman11 (Monntsh. f. 
Chein. 5. 4.32). Verfasser hat seine Untersuchung iilier basische Salze 
(vrrgl. dwse Berichte XVII, Ref. 5) fortgesetrt. Die Darbtellung 
dpr Salzr geschnh in der Weise, dass zur kocheiideii Lasang. des 
iieutralen S a l ~ e s  sehr verdiinntes, kochendes Amiimniak so lange hinzo- 
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gefugt wurde, a19 noch rin Xiederschlag entstand. So wurden be- 
reitet: b a s i s c h e s  K u p f e r s u l f a t ,  7 C u O .  2S03.  FH20, ein blaulich 
griines, kauri) krystallinisclies Pulrer, das erst in Dunkelrothgluth 
vallig wasserfrei und schwarz wird; b a s i s c h e s  K u p f e r n i t r a  t ,  
4C110 . N2 O5 . 3 HzO, hellbraanes, kaurn krystallinisches, beim LCochen 
mit Wnsser sieh schwarzendes Pulver; h a s i s c h e s  K u p f e r c h l o ~ i d ,  
CaC14. 3 C u 0 .  31/21-120, bliiulich griines Pulver; b a s i s c h e s  N i c k e l -  
s u l f a t ,  7 N i O .  SOa. 7H2O + 3 F I r 0 ,  gelblich griines Pulver, das 
bei 1000 3HnO terliert, den Rest erst bei weit hoherer Temperatur; 
b a s i s c h e s  N i c k e l n i t r a t ,  HNiO. 2 N 2 0 5 . 5 H 2 0 ,  weissgriines Pul- 
ver; b a s i s c h e s  C o b a l t s u l f a t ,  5CoO. SO.$. 4HzO, blauer, fiockiger 
Niederschlag; h a s i s c h e s  C o b a l t n i t r a t ,  4CoO.  NzO5. 6H20, blauer 
Kiederschlag, der an  der Luft Sauerstoffabsorbirt; b a s i s c h e s  C o b a l t -  
c h l o r i d .  CoCln. 3 C o O .  3l/zHzO, pfirsichbluthfarbener Niedrrschlag; 
b a s i s c h e s  Z inksu l t ' a t ,  4 Z n O .  SO3. 3 H 2 0  + 2H20, weisses, kry- 
stalliiiisches Pul le r ,  das bei 100° 2H20  rerliert; b a s i s c h e s  Z i n k -  
n i t r a t ,  52110 .N2C)j. 51/2&0 ui idbas isches  Z i n k c h l o r i d ,  2ZnClg. 
9 Zn 0 . 12 1320, weisse, krystallinische Niederschliige; b a s  i s ch e s 
Cadrn iumsu l fa t ,  2 C d O .  S O j .  H20, b a s i s c h e s  C a d m i u m n i t r a t ,  
l d C d O . K 2 0 j .  11H2O und I)asiscli(>s C a d m i u m c h l o r i d ,  CdCl2. 
Cd 0 . H2 0, iveisse Niederschlage. 1'1 1111 el. 

Ueber die seltenen Erden von C a r l  A u e r  v. W e l s h a c h  
(Xonatsh. f. Chem. 5 ,  508). Verfasser bespricht in dieser Fort- 
setzuiig seiner ausfiihrlichen Untersuchungeri Cber obigeii Gegenstand 
(rergl. diese Berichtf XGII, Ref. 105) die Manipulationen der Ver- 
arbeitung der Cerite in grossem hlaassstabe nach den voii ihm friiher 
ausgearbeiteten Mrthodeu. P,ll!lel. 

Zur Nachahmung der Patina von Ed. D o n a t h  (Dingl. 
Journ. 223, Yi6--380). Verfasser schllgt vor, broncene Gegenstaiide 
zuerst niit verdunnteii Lijsungen von Ammouiumcarbonat wiederholt 
zu behandeln, Lis sich ein genugend starker, gleichniassiger Ueberzug 
von basischem ICnpfercarbonat gebildet hat urid sodann wiederholt niit 
einer Oelsdiiire-Essigslureniischuug, welche Kupferoleat geliist enthiilt, 
sbzureibeii oder zu bepinseln. L a b i l r l  

Ueber das Verhaltniss zwischen Luteo- und Roseosalzen 
vori S. M. J i i rge i i sen  (J. prakt. Chem. ( 2 )  29, 109-422). Die ein- 
gehende Untersochung der Luteochromsalze iind der Luteokobaltsalze 
zeigte nicht nur  die vollstandige Analogie dieser beiden Reihen uiiter 
sich, sondern auch eiiie iiierkwiirdige Uebereinstimrnung derselbeu rnit 
den Roseosalzen. Die Lnteo- und Roseosalze entsprechen einsiider 
vollstiindig, n u r  dass die erstwen 2N H:, enthalten, wo die letzteren 
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2 OH2 haben. Nur drei der vieleii untersnchten 1,oteosalze komnieii 
in dem Wassergehalte den entspreclienden Roseosalzen gleich. Die 
erwiihnte Uebereinstirnmung erstreckt sich auf Kildungsweise and 
Metamorphosen , ja auch auf Krystallgestalt , Liislichkeit und Glanz. 
Die Luteosalze werden wesentlich riach den gleicheii Jlethoden ge- 
wonnen wie die Roseosalze. K l o m s  t r a n d ' s  I'erfahreri, nach welchem 
eine kochende, ammoniakalische Liisung t o n  Kobaltsulfat und Ammo- 
niunisulfat mit 1 Atoni ,Jod fur jedes Atoni Kobalt versetzt wird, 
liefert heide Salze in  Siqoivalenten Mengen. Die Oxydation einer stark 
salmiakhaltigen Liisung von Chromchlorurammoniak bei Luftabschliiss 
anf Kosttw des Sauerstoffes des Wassers liefert Roseochrornchlorid, 
wid bei nur wenig eriiiedrigter Temperatur LiIteochromchlorid. Roseo- 
salze entstehen aus den Piirpureosalzen durch Brhandeln rnit Alkalien 
(Silberoxyd und Wiisser, Natron odcr verdiinntem Ammoniak). LAsst 
man a u f  das Purpureochlorid in geschlossenem Gefiisse concentrirtes 
Amnioniak einwirken, so entsteht das Luteochlorid in theoretischer 
Menge. - Die Roseohaloidsalze gehen beim Erwiirmen rnit den Ha- 
loi'dsiinren in die Purpureosalze iiber; ebenso die Luteochromsalze, 
nicht aber Lnteokobaltsalze. - Liiteosalzen wie den Roseosalzen ist 
dir  Keignng zur Mdiing  voii Doppelsalzen eigeiithiimlich. Ferrid- 
cpnkal iom, Natriumpyrophosphat, W~sserstoffi~latinchlorid in Verbin- 
dung mit Magnesiumsulfat sind die fiir Roseosalze rneist charakte- 
ristischen Reagentien ; dieselbeii liefern mit den liislichtw Luteosalzen 
Niederschldge von genan gleicher krystallographischer Erscheinung, 
wie niit Roseosalzen Liiteolialoi'dsalze und Rosrohaloi'dsalze scheiden 
mit Silbersalzen alles EInloi'd als HaloYdsilber a u s  iind ehenso werden 
viele Luteosalze und Roseosalze diirch Sauren linter vollstandiger 
Doppelzersetzung gefallt im Gegensatze zu deli Parpureosalzen. Die 
Sulfate beider Verbindungen sind geneigt, Doppelsalze zu bilden, in 
welchen 1 8 0 4  dnrch 2x03, 2c1 u. s. w. ersetzt sind. Ein sehr 
wesentlicher Unterschied zwischen Luteo- und Roseosalzen zeigt sich 
nur dmin, dass die letzteren durch Ammoniak untw Bildung von ba- 
sischen Salzen, welche 2 ( 0  Hz) enthalten, geliist werden. Da die 
Metallammoniake starkere Basen sind als Ammoniak, so folgt daraus, 
dass die Roseosalze beziiglich zweier Valenzen nicht Metallnmmoniak- 
salze sein konnen (siehe diese Berichte XV, 22217 E.), wiihrend die 
Luteosalze , welche durch hmmoniak keine Zersetzung erfahren , sirh 
wie reine ililetallammoniake verhalten. Da iiuri Roseosalze und Luteo- 
salze ganz analog constituirt sein miissen, rnit dem alleinigeri Unter- 
schiede, dass die ersteren 2OH2 enthalten, wo die letzteren 2NH3 
haben, so giebt der Verfasser folgende Symbole als relativ richtjgen 
Ausdruck fur die Constitution der beiden Salzreihen : 
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Itoseasalze Luteohalac 

H3X HSN H:+NX H3N H3N H3NX 
R2 ’ H3N H3N HsNX %(H3N HIN H3NX 

H3N H3NX / H ~ N  H$NX 
HnNX 

I\ 

Soniit wird 1320 in den Roseosalzen dieselbe Fiinktion zuge- 

wiesen, \vie HJN in den Luteosalzen. F u r  die Annahrne des tetra- 
valenten Sauerstoffes wird H l o n i s t r a n d ’ s  Beohachtung citirt, dass 

S(C:!H5)2 statt H3N i n  die Platinbasen einzutreten vermiige und auf 
rioch aiidere zum Tlieil thermochernisehe Erscheinor~gen verwiesen. 
Dass die POHz in den Roseosalzeri nicht als Wasser vorhanden sein 
kiinnen, wird dadurch dargethan, dass viele Roseosalze durch lringeres 
Liegen unter Verliist von 2 Molekiilen Wasser in Prirpiireosalze uber- 
gehen , nber die Roseo- urid Purpureosalze gariz verschiedeue Salz- 
reihen \on  durchaus differenten Eigenschaften bildeir. Die Xantho- 
salze erscheincn nun als Purpureosalze, da ihnen die zur Constitution 
der Roseosalze riiithigen 2 0 Hz fehlen; sie sind keine Nitroverbin- 
dungen, sorrdern Nitropurpureosalze. Denn das Xanthochromchlorid 
ist unzersetzt liislich in Schwefelammon, wird aber bei schwachem 
Erwirmen nrit Harnstofhitrat unter Stickstoffentwickelung glatt in 

V 

IY 1 

Roseosalz iibergefuhrt. Schertel 

Beitrage z u r  Chemie der Chromammoniakverbindungen von 
S. M. J i i rgenser i .  VII. Ueber die Luteochromselee. J.  p r .  Chenk. 
[a ] ,  30, 1-32. (Siehe diese Berichte XII, 1727, 2019; XIV, 251, 253, 
2229; XV, 1561.) Das nach C h r i s t e n s e n ’ s  Vorschrift (d iese Be- 
richte YIV, 253) dargestellte Chromchloriir wird durch Wasserstoff- 
druck in eiii Gemisch von 700 g Salmiak und 750 ccni Ammoniak- 
flussigkeit von 0.91 spec. Gewicht iihergetrieben, die mit dem Gemisch 
fast ganz gefiillte Flasche mit einem Stopfen mit unter Wasser miin- 
dender Gasableitungsriihre verschlossen und in ein geriiumiges Gefass 
ganz unter kaltes Wasser gestellt. Die Oxydation unter Wasser- 
zersetzung ist nach 18-24 Stunden vollendet uiid auf dem ungeliisten 
Salmiak sieht man reichliche Mengen gelber Krystalle des Luteo- 
chromchlorides abgelagert; ein anderer Theil ist in der rothen LBsung. 
Aus dieser wird das Luteochromchlorid durch Zumischen eiiies gleichen 
Volumen Weingeist von 95  pCt. Tr .  ausgeschieden. Man giesst nach 
einigen Stunden die Fliissigkeit von den Krystallen ab, bringt diese 
auf ein Filter, wiischt sie mit Weingeist und trocknet vollstandig an 
der Luft, liibt hierauf in lauwarmem Wasser und filtrirt die Liisung 
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in gut gekiihlte rohe Salpetersiiure roni spec. Gewicht 1.39. Man 
erhiilt lange gelbe Nadelii des Nitrates, welche durch Salpetersiiure 
chlorfrei , durch Weingeist saurefrei gewaschen und an der Luft ge- 
trocknet werden. -. Ails dem luteochloridhaltigen Salniiak werdeli die 
Krystalle durch wiederholte Hehandlung mit je 150 ccm Wasser ron 
gewiihnlieher Temperatnr geliist, wobei die erstwi Auszuge tief roth, 
die letzten gdb  erscheineii. Aus diescii Ausziigen wird das X t r a t  
durch Versptzen niit dein glcichen Volnm roher Salpetersaure gefgllt 
und wie obeii gereinigt. Hat  man das oxydirte Gemisch, in welcheni 
das Luteochlorid sich bildete, eine Woche und liinger stehen gelassen, 
so findet man den) Salmiak ein nciies Chroniammoniakchlorid in  car- 
rnoisinrothen Krystalleii beigeniengt. Das Luteochlorid lasst sich anch 
:tus der hier abgegossenen Mutterlauge ~0111 (~hlorpiirpareoclilnrid, 
sowie iiach der Methode, welclie K l o m s  t r a n d  m r  Da.rstellung der 
Luteokabaltsalze mgrgeberi hat ,  gewinnen. - L u  t , c o c t i r o n i n i t r a  c , 
(crz  . 1r"H:3) . (i"&, bildet, lange, schniale, schief abgeschnittene od r r  
durch ein Domx begrenztc Prisnien , wenn es aus halbrercliiiinter 
Liisung durch concentrirte Salpetersiiure gefiillt wird. Wird das Nitrat 
ails concrntrirtei~ Liisung iiiit rerdiinnter SalpctersCiire niedergeschlagen, 
so erhalt niiin 1's i n  oraiigegelben . glbiizenden, quadratischen Tafeln; 

tallisiren aus siedendeni salpetersaurem Wasser in kleinen 
quadratischeii Pyraniideii mit basischer EndflBche. Das Salz ist 
wasserfrei, liist sich in 35-440 Theilen kalten Wassers uiid kann in 
mit Salpetersaure schwach angesiiuertem ohne Zersetzung gekocht 
werden. Durch doppelte Zersetznng wnrden folgende Lnteochromsalze 

dargestellt : L u t e  o c h r o m  ni  t r a t s u l f ' s  t i  (Crz, 1 2 3  H3)<:12 o: , aus 

der hart gessttigten Nitratlijsung durch 2 Volume rerdiinnter Schwefel- 
siiure oder darch Ammoniumsulfat mid Amrnoiiiak in gelben, gl$.nzen- 
den, rnikroskopischeii Quadratoktaedern gefgllt. L i l t  e o c h r o r n n i t r a  t -  

2YO' 

3N o:{ p l a t i n c h l o r i d ,  (Crp, 12A'H3)-.:2ptC1,, 2 H 2 0 ,  scheidet sich beini 

Mischeii \erdunnter Liisungen Latennitrat uiid Wasserstotfplatinchlorid 
als orangegelber k r j  stallischer Niederschlag aus, der unter den1 
Mikroskope in eigeiithiimlich rerwachsenen Aggregate11 erscheint. - 
L u t e o e h r o m c h l o r i d ,  (Crz. 1 2 N H 3 ) .  CIS, 'LH90, Idsst sicli a m  den1 
Nitrate durch SalzsBure urid Weiiigeist iiur schwierig erhalteii. Vor- 
theilhafter geschielit die Darstellung durch Zersetzung des in Wasser 
feiii rertheilten Quecksilbei,chloriddoppelsalzes inittds Schwefelwasser- 
stoff und freiwillige Verduiistung der Liisung. Bnfdnglich sclieidet 
sich etwas Chloropurpureochlorid, zuletzt in grossen gelben Krystallen 
das Luteochlorid aos. Dasselbe wird durch concentrirte SalzsLure 
langsani schon in der E i l t e ,  a u f  dem Wasserbadc rasch auch durch 
halbverdiinnte in das Cliloropurpureochlorid iibergefuhrt. - L u t  eo- 
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c h r o m p l a t i n c h l o r i d ,  a) (Cr?, lgNH3)  . 3PtCI6, GH?O, fallt in 
orangegelben, mikroskopischen , sechsseitigen Tafeln oder Prismen, 
wenn Natriumplatinchlorid zur reidunnten L6sung des neutralen Lnteo- 
chlorides gegeben wird. 1st die Liisang des letzteren sehr verdiinnt, 
so erhiilt man gelbe, demantglanzende, yuadratische oder achtseitige 
Blattchen, welche jedoch rasch die Formen des ersteren Niederschlages 
annehmen. b) (Cr2, 12NHs)Cla.  2PtCl6, 5Hz0, wird erhalten, wenn 
man die aub 5 g Luteochromqnecksilberchlorid durcb Zersetzen mit 
Schwefelwasserstof erhaltene Liisung, etwa 200 ccrn, mit 600 ccm 
drei- bis vierprocentiger Salzsaure und 5-6 g Wasserstoffplatinchlorid 
in 200 ccm Wasser versetzt. Es bildet lange orangegelbe Nadeln und 
muss sogleich mit Weingeist gewaschen nnd an der Luft getrocknet 
werden, damit es nicht in  das Salz a) iibergehe. Wird das Salz b) 
niit kalter, halbverdiinnter Salzsaure gewaschen, bis die Waschflussig- 
keit gleichmassig gelb bleibt, so wird es unter Aenderung der Kry- 
stallform zu dem dunkler orangefarbenen Salze c) (Crg, I2NHa) .  
Pt Cls ,  2H2 0. L u t e o c h r o  m q u e c  k s i 1 b e  r c h 1 o r i  d 
a) (Crz, 12 N H3) Cla . 2 Hg CIS wird als gelber Niederschlag von mannig- 
fachen Krystallformen erhalten, wenn eine kalte , fast gesiittigte was- 
serige Liisung des Luteonitrates rnit dem halben Volum concentrirter 
Salzsaure und etwas mehr als dem halben Volam einer viertel- 
normalen Lasung voii 2HC1.  HgCla versetzt wird. b) (Crz, 12NH3) . 
6 Hg (213, 2 H2 0 wird aus Luteochromnitratliisung durch uberschiissiges 
Natriumyuecksilberchlorid erhalten, oder, wenn das Salz a) in eine 
siedende schwachsaure Losung von 4 Molekulen Quecksilberchlorid 
(1 g in 100 g Wasser)  gebracht wird. Die heiss filtrirte Liisung 
scheidet diamantglanzende gelbe bis chamoisfarbige, vier- oder sechs- 
seitige Nadeln at). - L u t e o c h r o r n b r o m i d  (Crz, 1 2 N H 3 ) .  Br,. 
Die halbgesattigte Nitratliisung wird durch Einfiltriren in gutgekuhlte 
starke Bromwasserstoffsaure vollstandig als orangegelbes , glanzendes 
Salz gefiillt, welches unter dem Mikroskop in rhombischen Tafeln 
erscheint. Das  Salz ist in Wasser schwerer liislich als das Chlorid. 
- L u t e o c h r o r n p l a t i n b r o m i d  (Crz, 12NH3) . 3 PtBr6, 4HaO. 
Dieses Salz wird als ein prachtvoll kupferglanzender , tief zinnober- 
rother Niederschlag 1 on quadratischen und achtseitigen Tafeln erhalten, 
weiin eine sehr verdunnte Losung des Luteochrombromides ( 1  : 600) 
mit einrr gleichfalls sehr verdunnten Liisung von Natriumplatinbromid 
( I  : 200) gefallt wird. Bei Anwendung weniger verdiinnter Liisuiigen 
verwandelt sich der zinnoberrothe Niederschlag bei langerem Stehen 
theilweise in einen schwarzen kornigen, welcher der Krystallform nach 
dem Chlordoppelsalze rnit 6 H2 0 entspricht. - L u t e o c h r o m -  
j o d i d ,  (Crt, 12NHa). J s .  Eine kalt gesattigte Liisung des Nitrates 
wird niit festem Jodkalium geschiittelt und der gelbe rnit ver- 
diinnter Jodwasserstoffsaure gewaschene Niederschlag in Wasser ge- 

- 
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lost und ill verdiinnte tJodwasserstoffGiure filtrirt. Das Salz bildet 
glaiizende rhombische Tafeln, isomorph mit den] Bromide. - 

L u t e o c l i r o n r 5 o d i d s u l f a t ,  (Cr2, 12  N H J ) < : : ~ ~ , ~ , ,  , wild in reinen 

OktttQdern gewonnen, iiideni man die lauwarnre animoniakalische 
Liisung des Luteochronich1oridc.s rnit eirier Lijsurig gleiclrer Theile 
Jodammoninnr und hmrrioiiiumsulfat Lersetzt. - L u t e o c h r  o msulfat ,  
(Cr2, 12 N H J  . 3 S 0 4 ,  5 Hp 0, Durclr Ziisammenreiben von reineni 
Luteoclirombromid und friscli gefitllterri Silberoxyd erhalt inan ein 
dunkelgrlbes Filtrat \on Luteochromliydrat, welches stark alkalische 
Eigenschaften hat und durch cine Mischung von IVeingeist nnd Aether 
undeutlich krystallisch grfiillt wird. Wird die Losung mit Schwefel- 
saure etwas dbersiittigt and bei etwa 600 C. mit Weingeist bis zur 
beginnenden Trubung rersetzt, so scheidet sich beini Erkalten das 
Snlfat ill zolllangen , gelben, glliizerideii Krystallen aus. - L 11 t e o - 
c h  r o ni s u l f a  t p l a  t i n c  h 1 o r  i d ,  (Cra. 12NH:3)-:pt clb, ist eiii 

orangelber, seidengldnzeirder Niederschlag. - L u  t e o c h r o m  o r t h o -  
p h o s p h a t ,  (Cry, I 2 N H J .  2P0.4, 8H2 0, fallt ails der kalt ge- 
sattigten L6sung des Nitrates beim Versetzen mit phosphorsaurem 
Natron und Aniriioniak als reichlicher gelber Niederschlag , welcher 
sich in Gestalt gliinzend gelber langer Nadeln abscltzt. Die Verbindurig 
entspricht den1 von 13 ra  a n  dargestellten Kobttltsalze. - L u t e  o - 
c h r o r n o x a l a t ,  (Crp, 12 NH:+). 3C2 0 4 ,  4H2 0, wird aus verdiinnter 
Nitratlosung durch Ammoniurnoxalat und concentrirten Ammon kry- 
stallinisch ausgeschieden. - L u t e o c h r o r n p y r o p  h o s p h a t ,  (Cra, 
13 NH3) . P207Na, 23 Hp 0, wird a u f  ahnliche Weise wie das \orher 
beschriebene Salz als prLchtig seideglihzender , gdber Niederschlag 
erhalten. - L u t e o c h r o m f e r r i d c y a n i d ,  (Cra. 12 NBj)  . Fep Cyl2, 
mattgllnzender, orangegelber Niederschlag; L u t e o c h r o m  k o  b a l t i d -  
cyan i d ,  (Cry, 12NH:J. C02Cj-12, ctiamoisgelhe Nadeln, wenn aus am- 
rnoniakalischer Liisung, tiefgelbe , augitahnliche Prismen , wenn aus 
saur er Losang gefiillt ; L 11 t e oc  hroni  chrorn i d cy  a n i d ,  (Crz, 12  NHJ) . 
Cra Cy12, lange, orangegelbe Nadeln. - Das Lluteochroninitrat giebt 
weiterhin niit Flnorsilieiomwasse~stoffsshure niit Natriumdithiorrat und 

tJ2 

2 s 0 4  

I<aliunichroniat Xederschliige. \rIiriteI 

Ueber die essigsauren Doppelsalze des Urans von C. R a m -  
mels  be rg  ( Sitzungsber. Akad. d. Wissenschaft. Berlin XXXVIII, 
857). Diese Salze sind friiher r o n  W e r t h e i m  (Journ. f. pr. Chem. 
29, 2 0 7 ) ,  roil M'eselsky (ebenda 75,  55) und vnni Verfasser 
selbst (Ann.  Phys. Chenz. 145, 158) untrrsucht worden. Die von 
W e s e l s k y  dargestellten Salze hat G r a i l i c h  einer krystallngra- 
phischen Untersuchung unterworfen. Die neueste Arbeit des Verfassers 
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hat folgende Erganzungen geliefert: E s s i g  s a u r  e s U r  a n y l - A  ni m oiii ak 
NHs . C2 Hz 0 2  + u02 . C4& Oq. A u s  der Lijsnng gleicher Molekule 
beider Acetate erhalt man gejbe prismatische Anschiisse des wasser- 
freien Salzes. Die Krystalle verschiedener aufeinanderfolgender Aii- 
schiisse haben sich identisch erwirsen. Einem anderen van W e r t  h e i m  
aus syrupdicker Liisung erhaltenen Salze kommt die Formel (NH4. 
C2H302 + Con. C 4 H 6 0 4  + 3 a c ~  zu. Das e s s i g s a u r e  L'ranyl-Kali 
( K C S H : , ~ ~  + UOn . CcH601) + aq ist isomorph mit dem gleich zu- 
sammengesetzten Silbersalze. Diescs erhielt Verfasser in gelben 
( W e r t h e i m  in grlnlichen) Krystallen, welche bci 265O anfangelide 
Zersetziing zeigten. E s s i g  s R u r e s U r  any1 - L i  t h i  o n  : (Li CzH3 0 2  + 
u 0 2  . c4 H6 0 4 )  + 3 aq kleine gelbe Krystalle von iiicht bestimmbarer 
Form. E s s i g s a i i ~ e s  U r a n y l - T h a l l i u m  (TICaH302 + 2 U 0 2  . 
C4H604) + 2aq. E s s i g s a u r e s  U r a n y l - S t r o n t i u m  (SrCqH604 + 
2 LO2 . CcH6Og) + 6aq gehiirt dem viergliederigen Systeme an. 
E s s i g s a u r e r  C ' r a n y l - K a l k  (CaCaH604 + 2 U 0 2 .  C4H604) + 
Gay ist zweigliederig. Wrgen der iibereinstimmenden Verhlltiiisse der 
Axen und der Gleichheit der Oktaeder - Winkel betrachtet Verfasser 
die beiden Salze ;tls isomorph in zwei Systemen. E s s i g s a u r e  
U r a n y l - B e r y l l e r d e  (BeC4H604 + li02C4H604) + 2aq. E s s i g -  
S a u r e  G r a n y l - M a g n e s i a  1 (MgC4H6Ob f ~ U O ~ C ~ H ~ O J )  + 12aq 
bildet sicli hei einer Temperatur nahe Oo oder auch beim Verdunsten 
in mittleren Temperaturen in rasch verwitternden, oft sehr ansehnlichen 
Krystallen, welehe Fluoresceriz zeigen. Die von G r a i l  i c h bestimmte 
Krystallform gehiirt dern von W e r t  h e i  m beschriebenen S a k e  I1 
(MgC4 H6 0 4  + 2 U 0 2  C4H6 04) + 7 aq an,  welches aus heiss ge- 
siittigter Liisung erhalten wurde. Heide Salze sind zweigliederjg. 
E s s i g s a u r e s  U r a n y l - M a n g a n  I (MnCqHcO4 + 2 U 0 2 .  C4HsOg) 
+ 12 ay krystallisirt zuerst aus einer Lijsiing, welche beide Acetate 
im VerhRltnisse gleichcr Mnlekiile enthiilt, in gelben leicht verwittern- 
den Krystallen , welche mit dem Magnesiasalze I isomorph siiid. 
11. Aus der Mutterlauge des vorigen Salzes erhalt man kleinere, gelbe, 
dnrchsichtige, luftbestandige Krystalle des zweigliedrigen Systemes, 
wrlche die Zusammensetzuiig (MnC4Hs04 + U 0 2  . C4H604) + G aq 
besitzen. Die essigsaureri Doppelsalze des Uranyls mit Zink, Nickel, 
Kobalt und Eisen besitzen die Zusammensetzuiig des Magnesium- 
salzes I1 und sind isomorph mit demselheu. E s s i g s a u r e s  U r a n y l -  
k a d m i u m  (CdC4HeO4 + UOz. C4H604) + 6 a y ;  gelhe Krystdle  
mit griiiier Fluorescenz , isomorph mit dem Maiigansalze 11. Ecsig- 
saures Uranyl - Blci (PbC4H604 + KO2 . C4H6 04) + 4 ay rerliert 
schon ron 2300 an Essigsaure. E s s i g s a u r e s  U r a n y l k u p f e r  koniite 
dorch Krystallisation ciner Mischung der beiden Acetate wedrr I on 
Wes e 1 s k y  noch voni Verfasser erhaltrn werden; fugt man derselben je- 
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doch essigsaures Natron zii, so dass auf 3 htome Uran 1 Atom Kupfer 
uiid 1 Atom Natrium vorhaiiden sind, so erhiilt man smaragdgrune 
dnrchsichtige Krystalle dcs sechsgliedrigen Systemrs, eine Verbindung 
der Doppelsalze des esGigsaiiren Uraiiylkilpfers rnit dem essigsauren 

Uranyl-Natrotl ( CU c, Hs Oo + 2 U O2 . (j4 Hs o4 S, iieitt.1. 
! NaCzH302 + UOa. C4H1;04 + H,,. 

Organische Chemie. 

Zur Kenntniss des Dichlorathers von K o 11 r ad  Na  t t e r  e r 
(Xonatsh. f. Chem. 5 ,  491 ). D a  der Dichlorither die Constitution 
CH2C1. CHCl . OC2 Hs besitzt, hat Verfasser eine Spaltung desselben ill 
CH2C1. C H O  und Ca Hs C1 durch Erhitzen herbcizufuhren rersucht. 
In geschlosseriem Rohr auf 180" erhitzt, verwandelt sich der Dichlor- 
iither in Chlorlthyi und eine schwarze , pechartige hlasse, wahrend 
beini Durchleiten seines Dampfes durch eine auf 2000 erhitzte Riihre 
der Dichlorather keine sichtbare Veranderang erleidet. Verfasser glanbt 
daher die Zersetzung des Aethers im geschlossenen Rohr einer Spur 
Wasser zuschreiben zu miisseii. Wasser zerlegt bekimntlich deli Se ther  
sofort in Salzsgure , Alkohol und Chloraldehyd. Im geschlossenen 
Rohr wurden aus der Salzsaure und dem Alkohol Chlorithyl entstehen 
und das Wasser wieder regeiierirt werden, so dass eine minimale 
Menge desselben hinreichen wurde, allmahlich den gesammten Dichlor- 
%her zii zersetzen. - Ein Versuch, aus dem Dichlorather durch 
Kochen mit Natriumoxalat Monochloraldehyd zu gewinnnen, lieferte [inter 
Salzsauree~itwickeliirig neben Chloraldehyd Monochloracetal. - D e r  
Monochloraldehyd vereinigt sich mit Alkohol zu einem dickflussigen, 
nicht krystallisirenden Alkoholat , desseri Zusammensetzung deshalb 
nicht mit Sicherheit ermittelt werden konnte. Dieses Alkoholat wird 
durch Salzsauregas in Dichlorather iibergefiihrt: CH2 C1 . CH(0H)  . 
0 Cz €15 + H C1= 0 Hz C1. CH C1. 0 C2 Hs + HZ 0, durch iiberschiissigen 
Alkohol in Monochloracetal , wahrend anderer seits Monochloracetal 
durch Salzsauregas in Dichlorather verwandelt wird. - Versuche, 
durch Einwirkung von Baryumhydrat auf Dichlor%ther den Oxyaldehyd 
C H ,  O H .  C H O  darzustellen, fiihrteii nicht zum ZieY. Es wurde zwar 
ein ammoniakalische Silberliisung reducirender Kijrper erhalten , der 
aber nicht isolirt werden konnte , ausserdem entstand eine organische 
Same, deren Isolirung gleichfalls nicht gelang. - Beim Eingiessen 
von Dichlorather in wgsseriges Ammoniak scheint Chloraldehyd- 




