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R e f e r a t e  
KO. 11:. 

(zu No. 4 ;  ausgegeben a.m 10. Marz 1590). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Ueber die Substitution der Sake in gemisohten LBsungen, 
von A. E t a r d  (Compt. rend. 110, 186). Die Untersuchung (vergl. 
diese Berichte XXIII, Ref. 3 )  wurde auf gemischte Lijsungen von K J  
rnit KBr und K C l  ausgedehnt. Horstmann. 

Ueber den Zustand des Jods in LBsung, von H. G a u t i e r  
und G. C h a r p y  (Cornpt. rend. 110, 189). Wenn man mijglichst viele 
verschiedenartige Lijsungsmittel anwendet, so zeigt sich, dass die 
Lijsungen des Jods  nach ihrer Farbe nicht scharf in  zwei Klassen, 
braun und violett , gesondert werdeii kijnnkn. Vielmehr beobachtet 
man alle Farbennuancen von Violett durch Roth bis zum Braun, und 
die Spectraluntersuchung lehrt deutlich, dass der Farbenubergang ein 
continuirlicher ist. Die Verfasser bestatigen ferner durch Gefrier- 
punktsversuche die bereits von M. L o e b  (diese Berichte XXI, Ref. 5 8 3 )  
gezogene Folgerung, dass die Farbengnderung mit einer zunehmenden 
Dissociation complicirter Jodmolekule ( J q  3)  zusammenhange. Diese 
Ansicht wird ausserdem unterstiitzt durch die Beobachtung, dass beim 
Erhitzen die braunen Lijsungen mehr violett, und beim Abkiihlen die 
violetten mehr braun werden; der Dissociationsgrad andert sich mit 
der Temperatur. Horstmann. 

Calorimetrische Studien uber die Phosphite und Pyrophos- 
phite des Natriums, von L. A m a t  (Compt. rend. 110, 191). Ver- 
fasser sucht durch calorimetrische Messungen zu bestatigen, dttss das  
Natriumpyrophosphit, PZ 0 5  Hz Naa, selbst i n  wassriger Losung noch 
existirt, und von dem sauren Phosphit verschieden ist (vergl. diese B e -  
richte XXI, Ref. 512). Horstmann. 

Berichte d. n. chem. Gesellechaft. Jnhrg. XXIII. [ I l l  



Ueber die Gleichgewichtsverhaltnisse zwischen Elektrolyten, 
von S. A r r h e n i u s  (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 1). Die Erscheinungen 
des chemischen Gleichgewichts in Lijsungen sind nach der Auffassung 
des Verfassers sammtlich durch die Dissociationsverhaltnisse der be- 
theiligten Elektrolyte bedingt und beherrscht. Zwischen Elektrolyten, 
die v o l l s t a n d i g  in ihre Ionen gespalten waren, kiinnte uberhaupt 
keine Wechselwirkung eintreten. I m  Allgemeinen ist aber die elektro- 
lytische Dissociation u n v o l l s  t a n d i g ,  und die grgenseitige Einwirkung 
der Elektrolyte in Liisung beruht darauf, dass d e r  G r a d  d e r  D i s so -  
c i a t i o n  sich andern muss, wenn zwei Elektrolyte m i t  g l e i c h e m  Iolp 
znsammentreffen. Wenn z. B. Essigsaure mit einem Acetate vermischt 
wird, so kommt in die Lijsung eine grijssere Menge des gemeinsamen 
negativen Ions, CH3.  COO-, und in Folge dessen muss die Disso- 
ciation der Essigsaore zuriickgeben , bis wieder von Neuem Gleich- 
gewicht zwischen dem unzersetzten Antheil der Saure und ihren Ionen 
bestehen kann. - Nun kennt man das einfache Gesetz, nach welchem 
bei allen Elektrolyten in gleicher Weise der Dissociationsgrad von der 
relativen Menge der Ionen und von der Verdiinnung abhangt, und die 
specifische Dissociationsconstante der einzelnen Elektrolyte, welcbe i n  
den Ausdruck dieses Gesetzes eingeht, kann man durch geeignete 
Messungen der elektrischen Leitfahigkeit oder der Inversion von Rohr- 
zucker ermitteln. Es ist danach miiglich, in jedem Falle zu berechnen, 
wie der Gleichgewichtszustand beschaffen sein muss, der sich durch 
Wechselwirkung mehrerer Elektrolyte in einer Liisung herstellt. Diese 
Rechnung ist bereits fiir mehrere wichtige Beispiele rnit Erfolg durch- 
gefiihrt worden, aber noch nicht in allen Fallen, fur wrlche geeignete 
Beobachtungen vorhanden sind. Verfasser hat  daher jetzt die Theorie  
nach dieser Richtung einer neuen Probe unterworfen. E r  untersuchte 
zunachst das Gleichgewicht zwischen Essigsaure und Ameisensaure 
und deren Natriumsalzen, sowie zwischen den Natriumsalzen derselben 
beiden schwachen Sauren und Chlorwasserstoff. Der  Dissociations- 
zustand in den gemischten Liisungen konnte durch Inversionsversuche 
ermittelt werden , weil die Inversionsgeschwindigkeit in bekannter 
Weise von der Anzahl der freien H-Ionen abhangt. - Ferner wurde 
fur eine Anzabl einbasischer Sfuren das Verhaltniss berechnet, nach 
welchem sich dieselben in eine unzureichende Menge Natron theilen; 
das Resultat konnte mit 0 s t w a1 d’s volumchemischen Messungen 
verglichen werden. - Endlich wurden Versuche ron W a l k e r  iiber 
die Zersetzung der Salze schwacher Basen durch Wasser discutirt, 
wobei das Wasser selbst als schwach dissociirter Elektrolyt in  Be- 
tracht gezogen werden muss. - Auf die Einzelheiten der zum T h e 3  
verwickelten Rechnungen kann hier nicht eingegangen werden; die 
Resultate sind stets yuantitativ in bestem Einklang mit der Beob- 
achtung. Die Bemerkung mijge aber noch hervorgehoben sein, dass  
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die Folgerungen der Dissociationst heorie im Allgemeinen nicht rnit 
dem Q u l d b e r g -  W aage’schen Gesetze iibereinstimmen, und auch nicht 
mit der v a n ’ t  H o f f  ’schen Gleichgewichtstheorie i n  ihrer urspriing- 
lichen Form, welche noch keine Riicksicht auf die elektrolytische 
Dissociation nahm. Die Uebereinstimmung besteht nur in speciellen 
Fallen, z. B. beziiglich des Theilungsgleichgewichtes nur in dem Falle, 
dass zwei der betheiligten Kijrper, oder alle vier stark, diasociirt sind. 

U e b e r  daa Wesen des osmotischen Druckes, von L o t h a r  
M e y e r  (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 23) .  Als getreuer Eckhard 
erhebt Verfasser wiederum seine Stimme, um die Kinder der Chemie 
vor Gefahren zu warnen, rnit welchen sie das wilde Heer der 2Ionierg 
bedroht. D e r  Begriff des osrnotischen Druckes, wie ihn v a n ’ t  H o f f  
gefasst hat, scheint ihm ein loser Stein in dem Grundpfeiler des theo- 
retischen Gebaudes, welches rnit so stauneriswerther Geschwindigkeit 
in  den letzten Jabren aufgefiihrt worden ist. Er halt  an der friiheren 
Snsicht  fest, dass der osmotische Druck von demjenigen Stoffe her- 
riihre, welcher die trennende Membran durchdringen kiinne, und nicht, 
wie v a n ’ t  H o f f  will, von dpm zuriickgehaltenen, gelosten Stoffe. 
Die Unterscheidung zwischen dem geliisten Stoffe und dem Liisungs- 
mittel sei in Bezug auf die Osmose durchaus willkiirlich. D e r  Unter- 
schied liege lediglich in der Natur der trennenden Membran, wie an 
Beispielen gezeigt wird. - Die EFahigkeit verschiedener Membrane, 
einen Stoff durchzulassen und den andern zuriickzuhalten, verdiene 
noch immer eingehende Untersuchung, und es ware sehr zu bedauern, 
wenn in Folge der v a n ’ t  Hoff’schen Auffassung der noch sehr rathsel- 
hafte Vorgang der  Osmose stillschweigend zu einem vollstiindig er- 
ledigten Problem gestempelt wiirde. - Die Thatsache, dass der osmo- 
tische Druck in einigen Beispielen annahernd ebenso gross gefunden 
worden, wie der Druck eines Gases, bei gleicber Anzahl der Molekiile 
in der Volumeinheit und gleicher Temperatur, sei sehr beachtenswerth. 
Aber es miisse durch ausgedehntere Untersuchung erst noch bewiesen 
werden, dass diese Uebereinstimmung allgemein bestehe. Die weiteren 
Folgerungen v a n ’  t H o f f ’ s iiber das Verhalten der Losungen bleiben, 
wie Verfasser ausdriicklich bemerkt, van diesen Einwiinden unberiihrt. 
N u r  miisse die Grosse, welche jener Forscher als osmotischen Druck 
bezeichnet hat, die aber rnit der Osmose nichts zu thun habe,  mit 
einem anderen Namen bezeichnet werden, damit weniger umsichtige 
Forscher vor irrthiimlichen Folgerungen bewahrt bleiben. Horstmanll. 

Ueber daa kryoskopische Verhalten der wassrigen Losungen 
der BUS Formaldehyd synthetisch erhaltenen Z u c k e r a r t e n ,  von 
N. v. R l o b u k o w  (Zeitschr. f. phyaikal. C h m .  V, 28). D e r  Gefrier- 
punkt der untersuchten Lijsungen, die keine reinen Substanzen ent- 
hielten, stimmt annahernd zu der Molecularformel c6 Hi2 0 6 .  Horstmanu. 

Horstmron. 

[11*3 
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Untersuchungen uber die innere Reibung von Flussigkeiten, 
von J, W a g n e r  (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 31). Die mitgetheilten 
Beobachtungen sind nach der von A r r h e n i u s  (diese Berichte XX, 
Ref. 498) und von R e y h e r  (diese Berichte XXI, Ref. 694) benutzten 
Methode ausgefuhrt. Es ergab sich, >dam die Exponentialformel von 
A r r h e n i u s  a (welche den Zusammenhang zwischen Reibung und Con- 
centration darstellen soll) ,zwar in den vom Urbeber angegebenen 
Grenzen sich vollkommen bewahrt, aber die Beobachtungen innerhalb 
der Versuchsfehler nur theilweise wiedergiebt. Voraussichtlich wiirde 
dies vollkommener geschehen, wenn der Molecularzustand der Liisung 
sich nichta (mit der Verdiinnung) Bbdertecc. - >Die innere Reibung 
scheint in verdunuten Liisungen additiv zu werden. Der  Molecular- 
zustand der Losung ist von bedeutendem Einfluss auf die Reibung. 
Der am dissociirten Liisungen unter Annahme additiven Verhaltens 
berecbnete Antheil der einzelnen Ionen an der Reibung der Lijsung 
kann sowohl grosser oder kleiner sein, als er aus nicht dissocErter 
Ltjsung sich ergiebt. Ein friiher vergeblich gesuchter Zusammenhang 
zwischen innerer Reibung und Dichte der Liisung scheint mindestens 
insofern zu bestehen , als die fortschreitende Dissociation die Aende- 
rung der Dichte und der Reibung in gleichem Sinne beeinflusst.x 

Horstrnann. 

Ueber die Abweichungen von den Gasgesetzen in LBsungen, 
von A. N o y e s  (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 53) .  Die moleculare 
Gefrierpunktserniedrigung erweist sich bekanntlich rnit wachsender 
Concentration nicht vollig constant, wie sie es der Theorie nach sein 
sollte. Vor Kurzem hat  scbon B r e d i g  versucht, diese Abweichungen 
in ahnlicher Weise zu erklaren, wie v a n  d e r  W a a l s  und C l a u s i u s  
die Abweichungen von den Gasgesetzen erklart haben (diese Berichte 
XXII, Ref. 723) .  Verfasser schlagt nun denselben Weg ein; es ge- 
lingt ihm aber , rnit einer weit einfacheren Forme1 dem grossten 
Tbeil der Beobachtungen zu geniigen. Wird mit p der osmotische 
Druck, welcher der Gefrierpunktserniedrigung proportional ist , und 
rnit v das  Volum der Liisung bezeichnet, so zeigt sich, dass p (v-d) 
sehr nahe constant ist (statt p v  = const.). d bedeutet in diesem 
Ausdruck eine Constante, die in nabem Zusammenhange mit dem 
Volum der gelasten Molekule stehen soll. Auch in  dieser Beziehung 
findet der Verfasser seine Theorie nicht im Widerspruch rnit der 
Erfabrung. Horstrnann. 

Ueber Losungsenergie auf der Oberflache von Flussigkeiten, 
von J. B e c h h o l d  (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 68). Die von S p r i n g  
angefiihrte Thatsache (vergl. diese Beriehte XXIII, 53), dass eine in  
Wasser gesenkte Platte eines liislichen Krystalls vorwiegend an der 
Fliissigkeitsoberflache geliist und dort durchgefressen werde, erklart 
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Verfasser dadurch, dass die sich bildende gesattigte Liisung an den 
Seitenflachen der Platte herabfliesst, wahrend in  der Oberflache neues 
Liisungsmittel heranstromt. Die Erklarung kann durch einen ein- 
fachen Versuch bestatigt werden. lJeberzieht man den oberen Theil 
des Krystalls mit Wachs, so wird er dort dnrchgefressen, WO die 
Wachsbekleidung aufhiirt, auch wenn diese Stelle unterhalb der Fliissig- 
keitsoberflache liegt. Auf eine griissere Lijsungsenergie der Ober- 
fliichenschicht darf demnach aus diesen Thatsachen nicht geschlossen 
werden. Horstmann. 

Ueber den Einfluss der Temperaturanderung auf die elek- 
trische Leitungsfahigkeit des fliissigen Stickstofftetroxyds von 
J. B o g u s k i  (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 69). Die Leitungsfahigkeit 
des fliissigen Stickstofftetroxyds, welohe sehr gering und schwierig zu 
messen ist, zeigt nach dem Verfasser eigenthiimliche Aenderungen bei 
wechseluder Temperatur, welche mit der Dissociation der Verbindung 
in Beziehung gebrachr; werden. Sicherere Beobachtungen sind abzu- 
warten. Horstmann. 

Ueber die Moleculargrosse des Jods des Phosphors und 
des Schwefels in Losungen, von IE. B e c k m a n n  (Zeitschr. f. physi- 
kal. Chem. V, 76). Entgegen den Ergebnissen von M. L o e b  (diese 
Berichte XXI, Ref. 583)  fand Verfasser nach seiner Siedepunktsrnethode 
(siehe diese Berichte XXIII, Ref. 2 )  die Moleculargrosse des Jods  in 
Aether und in Schwefelkohlenstoff der Forme1 Ja entsprechend, un- 
abhangig von der Verdiinnung. Die verschiedene Farbe der Liisungen 
kiinne daher nicht durch Bildung complicirterer Jodmolekeln, vielleicht 
aber  durch Verbindung des Jods rnit dem Lijsungsrnittel erklart werden. 
(Vergl. oben die Mittheilung iiber denselben Gegenstand von G a u t i e r  
und C h a r p y . )  - Fur Phosphor ftihren die Beobachtungen zu der  
Molecularformel Pq, in Uebereinstimmung mit der Dampfdichte unter 
Rothgluth. - Fiir Schwefel in Schwefelkohlenstoff endlich ergaben 
sich Zahlen, die am nachsten zu der Molecularformel SS stimmen. 
Die Steigerung der Concentration auf das 20fache bewirkt nach dem 
Verfasser kein anffallendes Ansteigen. Daher halt e r  es fir unwahr- 
scheinlich, dass man es rnit Abweichungen von den Gasgesetzen zu 
thun habe. Horbtmann. 

Ueber die sauere Restenergie anorganischer Salee von B r. 
L a c h o w i t z  (Wien .  iMonatsh. f. Chem. X,  884). Es werden Beob- 
achtungen mitgetheilt iiber die Verbindungen organischer Basen mit 
Salzen der Schwerrnetalle. Die daran gekniipften theoretischen Be- 
trachtungen sind im Auszug nicht wiederzugeben. (Vergl. diese Re-  
richte XXII, Ref. 183.) Horutiiiann. 
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Farbe und Spectrum des Fluors, von H e n r y  M o i s s a n  
(Compt. rend. 109, 937 -940). I n  einer beiderseitig mit durchsichtigen 
Flussspathplatten verschlossenen Platinrohre von 0.5 m Lange zeigt 
Fluor eine sehr deutlich grungelbe Farbe, welche schwacher als die- 
jenige des Chlors ist und uberdies mehr in's Gelbe zieht. Lasst  man 
in  diese fluorgefiillte Rohre etwas Wasser eintreten, so entsteht neben 
Fluorwasserstoff Ozon in solcher Concentration, dass der Rohrinhalt 
vorubergehend tiefindigoblau gefarbt erscheint. - Zur Bestimmung 
des Fluorspectrums beobachtete Verfasser elektrische Funken, welche 
in einer Fluoratmosphare (im l'latinrohr) zwischen Gold- oder Platin- 
elektroden iibersprangen; er fand 13 im rothen Theil des Spectrums 
liegende Linien von folgenden Wellenlangen: 749, 740, 734, 714, 704, 
691 [692], 687.5, 685.5 [686], 683.5, 677 [678J, 640.5 [640], 634, 
623 [623]. Die in Klammern beigefiigten Zahlen hat  bereits friiher 
S a l e t  aus einem Vergleich der  Spectren des Fluor- und Chlorsiliciums 
abgeleitet. Gnbriel. 

Ueber den Xrstarrungspunkt des Arsen- und Zinnchloriirs 
und iiber ihre Fahigkeit, Chlor bei niedriger Temperatur zu 
absorbiren, von B e s s o n  (Compt. rend. 109, 940- 941). Arsentri- 
chlorid erstarrt - wenn es von iiberschiissigem Chlor vijllig frei ist, 
bei -1 S o  unter betrachtlicher Raumverminderung zu perlmutterglanzen- 
den Nadeln. Sattigt man Arsentrichlorid bei -30° mit Chlor, so 
vermehrt sich sein Volumen um das 3-4fache, und es entsteht eine 
gelbe noch nicht bei -600 erstarrende Fliissigkeit. Letztere ist keine 
chemische Verbindung, sondern nur eine Auflosung von Chlor in 
Arsentrichlorid, denn sie giebt beim Eingiessen in Wasser freies Chlor 
und lediglich Arsenigsaure, nicht Arsenslure. Zinnchlorur - frei von 
iiberschkwigem Chlor - erstarrt bei -33 zu weissen Krystallchen, 
und absorbirt ebenfalls vie1 Chlor bei niedriger Temperatur, wobei 
sich sein Volumen erheblich vermehrt nnd sein Erstarrungspunkt 
sinkt. Gabriel 

Einwirkung des A m m o n i a k s  euf die Verbindungen des 
Cyanquecksilbers mit Chloriden, von R a o u l  V a r e t  (Cornpt. rend. 
109, 941 -944). - 1. Quecksilberchlorocyanur, Hg2 ClaCya, wird 
sowohli durch wlssriges, wie durch alkoholisches Ammoniak zerlegt 
in Quecksilbercyanid und in  Quecksilberchlorid. Letzteres geht als- 
dann durch die Wirkung des Ammoniaks bei Anwesenheit von Wasser 
in NHa HgC1, bei Ausschluss von Wasser in HgCl2 . 3 N H 3  iiber. - 
2. Aus Hg2 ClzCy2 und Ammoniakgas entsteht 2 Hga CleCy2 . 3 NH3, 
ein weisser, schwach grauer Korper. - 3. Wenn man dagegen Queck- 
silberchlorid mit iiberschussigem, wassrigem Ammoniak bei Anwesen- 
heit eines anderen Cyanids als des Quecksilbercyanids behandelt , so 
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bildet sich ein Additionsproduct: so entsteht aus Hg Cy2 . Zn Cyz . 
Hg Cl2 + G Ha 0 die Verbindung HgCy2 . Zn Cp2 . Hg Clz .4 NH3 in 
Krystallwarzen. - 4. Aus 2 HgCy2 . CuClz . 6 H20,  wird durch Am- 
moniak das Salz 2 Hg Cyz . Cu Cl2 . 4  N H3 in blauen Prismen erhalten. 

Analyse des Meteoriten von Mighel (Russland) ; Vorkom- 
men einer in Meteoriten bisher noch nicht beobachteten Ver- 
bindung, von S ta i i i s l aus  Menn ie r  (Compt. rend. 109, 976-978). 
Der genannte Meteorit stellt eine erdige, abfarbende Masse von tief 
schwarzer, etwas griinlicher Farbe dax, ist mit sehr kleinen, weissen, 
krystallinischen Punliten besaet und zeigt unter dem Mikroskop Kry- 
stallchen (hauptsachlich Magnesiapytoxen und Peridot) in undurch- 
sichtiger Masse eingebettet. Er hat die Dichte 0.867 bei 1 2 0  und 
giebt 0.867 pCt. Eisen rind Nickeleiven an den Magneten ab. Bei 
Behandlung mit Sauren lasst er 14.833 pCt. Riickstand (I);  der ge- 
liiste Antheil (11) besteht aus 36.21 pCt. SiOa, 34.91 pCt. MgO und 
31.804 pCt. (d. h. 4.72 pCt. des Meteorits) orgsoischer Materie, 
wahrend der anorganische Autheil a u s  58.42 pCt. Si 0 2 ,  25.01 pCt. 
MgO, 10.99 pCt. FeO,  3.01 pCt. CaO,  1.12 pCt. AI203 und Spuren 
Cr203 und M n O  sich zusammensetzt. Durch Alkohol wird den] 
Meteoriten 0.056 pCt. eines schiin gelben Harzes entzogen, welches 
dem Kabai't von Wi ih le r  ahnelt. - Behandelt man schliesslich deu 
Meteoriten mit siedeiidem Wasser , so werden ausser einer schwach 
ambrniihnlich riechenden Saure 1.728 pCt. mineralischer Substanz ge- 
last. Diese Lasung liefert mit B;u-gumchlorid eine weisse, dem 
Baryumsulfat ahnliche Fallung, und mit Silbernitrat ein amaranthrothes, 
in Salpeterslure unlosliches Gerionsel , welches sich am Licht bald 

Gabriel. 

achwarzt; vielleicht liegt ein tellursaures Salz vor. Gahriel. 

Ueber einige neue Fluorescenzen, ron L e c o (1 d e B o i s b a u - 
d r a n  (Conhpt. rend. 110, 84-28,  67-71). Verfasser hat neue 
Fluorescenzen beobachtet, indem er Samariumoxyd sowie die Erden Z 
ond Z /  als active Stoffe und gegliihte Kieselsaure resp. Zirkonerde 
als feste Lijsungsmittel benutzte, und hat iu gleicher Richtung Ge- 
mische von Srn resp. Z a !  resp. Z$ einerseits, mit Zinn- resp. Tantal- 
saure andererseits untersucht. Er beschreibt die Lage und Beschaffen- 
heit der beobachteten Streifen ond Linien. Gnbiirl 

Ueber die Zusaxnmensetzung der zur Herstellung des chine- 
sischen Porzellrtns dienenden Gesteine, von G e o r g e  Vog t (Compt. 
rend. 110, 43-45). Verfasser hat im Gegeusatz zu E b e l m e n  und 
Sa lv6 , ta t  (1850) gefuuden, dass die in China zur Porzellanfabrication 
dienenden Mineralien verschieden sintl von den fur gleichen Zweck i n  
Europa benutzten. Sllerdings kommt die Yeou-ko dem Pegmntit 
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(Limousin) in der Zusammensetzung sehr nahe; wahrend jedoch warme 
concentrirte Schwefelsaure nur 3.3 pCt. des Pegmatits in  LBsung 
bringt, lost sie 34.15 pCt. des Yeou-ko auf. Aus der Zusammensetzung 
des lijslichen und unlijslichen Antbeils lasst sich ersehen, dass der un- 
16sliche Antheil des Yeou-ko (66.36 pCt.) zu 52.95 aus Quarz und 
13.41 aus Natronfeldspath besteht (wahrend im Pegmatit oft iiber 
75 pCt. Feldspath enthalten sind); der liisliche Antheil des Yeou-ko 
besteht grosstentheils aus Muscovit, 6 S i 0 2  . 3 A1203 . K2 0 . 2 Ha 0, 
neben etwas Calciumcarbonat und Kieselerdehydrat. Erhebliche Mengen 
(18.6-40.6 pCt.) Muscovit wurden ferner in verschiedenen Sorten von 
Petun-tse nachgewiesen. Durch den mikroskopischen Nachweis des 
Muscovits wurden die analytischen Befunde bestatigt. Gabriel. 

Verbindungen des gasf6rmigen Phosphorwasserstoffs mit 
Fluorbor und Fluorsilicium, von R e s s o n (Cornpt. rend. 110, 
80- 82). Trockener Phosphorwasserstoff vereinigt sich bei - 50° 
mit Fluorbor zu einer festen, weissen Verbindung 2 BoF3 + PH3, 
welche bei gewiihnlicher Temperatur in ihre Componenten (neben 
etwas Wasserstoff und festem Phosphorwasserstoff) zerfallt. Mit. 
Fluorsilicium vereinigt sich Phosphorwasserstoff erst unter starkem 
Druck: so wurden aus einem Gemisch beider Gase (zweckmassig i m  
Volumenverhaltniss 3 : 2) bei --22" und 50 Atm. glanzende Krystalle 

Reactionen zwischen Kupfersalzen und Cyanmetallen, VOD 

R a o u l  V a r e t  (Cornpt. rend. 110, 147-149). I m  Anschluss an seine 
friiheren Versuche (diese Berichte XXII, Ref. 92)  hat  Verfasser das  
Verhalten folgender Salze zu einander gepriift: 1. B r o m k u p f e r  und 
Q u e c k s i l b e r c y a n i d ;  beim Eintropfeln von 2 Mol. Kupfersalz in 
3 Mol. Quecksilbersalz ( in  siedender LBsung) entsteht eine flieder- 
farbene Fiillung nach der Gleichung: 4HgCy2 + 2 CuBra = 2HgCya.  
CupCyaHgBra -t- HgBra + Cy2; die Fallung verbleicht beim Kochen 
und verwandelt sich in 4 HgCyz . 2  CuzCya . 3/2HgBr2. Beim Ein- 
tropfeln der Quecksilberlijsung in die siedende Kupferlosung vollzieht 
sich die Reaction 2 Hg Cyz + 2 CuBr2 = 2HgBra + Cu2Cya + Cya. 
2. C h l o r k u p f e r  und C y a n q u e c k s i l b e r  (vergl. loc. cit.). 3. C y a n -  
q u e c k s i l b e r  und K u p f e r j o d i i r  geben eine orange Fallung von 
Cu2 Cy2 . Hg Jz; Kupferbromur giebt eine hellgriine Fallung, Kupfer- 
chloriir scheint ohne Wirkung. 4. C y a n s i l b e r  und K u p f e r s a l z e :  
Kupferchloriir resp. -bromiir entwickeln beim Kochen Cyan, Kupfer- 
sulfat und -acetat sind ohne Wirkung. 5 .  C y a n k u p f e r  wird von 
Kupferhalogeniden und schwieriger von sauerstoff haltigen Kupfersalzen 

erhalten. Gabriel. 

unter Cyanentwicklung zerlegt. Gabnel.  




