
R e f e r a t e  
(zu No. 8 ;  ausgegeben am 12. Mai 1890). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chernie. 

Ueber die gestittigten Losungen der Verbindungen von 
Cuprichlorid mit Kaliumchlorid von W. Meyer  hof fer  (Zeitschr. 
f. physikal. Chem. V, 97). Durch die mitgetheilten LGslichkeitsbestim- 
mungen werden die friiheren Untersuchungen des Verfassers (vergl. 
diese Berichte XXII, Ref. 294) wesentlich erganzt, so dass jetzt ein 
ziemlich vollstandiges Bild gegeben ist von den verwickelten Gleich- 
gewichtserscheinungen, welche bei der Wechselwirkung von Kalium- 
und Kupferchlorid in Gegenwart von Wasser bei verschiedenen 
Temperaturen und Mengenverhaltnissen auftreten kcnnen. Die in’s 
Einzelne gehenden Resultate miissen im Originale nachgesehen werden. 
Nur auf einen Punkt sei besonders hingewiesen, der fur die Theorie 
gemischter Liisungen von Bedeutung ist. Es zeigte sich, dass, wenn 
z. B. bei ca. 80° KC1 und CuClz mit Wasser in Beriihrung kommen, 
nicht weniger als vier verschiedene gesattigte LGsungen entstehen 
kiinnen, weil die beiden Salze sammt den mijglichen Doppelsalzen 
vier verschiedene stabile Systeme im festen Zustande bilden ktinnen, 
und weil jedem festen Systeme eine besondere Lijslichkeitsgrenze ent- 
spricht. Horstmann. 

Moleculartheorie einea Kiirpers, der aus zwei verschiedenen 
Stoffen besteht, von J. D. v a n  d e r  W a n l s  (Zeitschr. f. physikal. 
Chcmie V, 133). Die Arbeit behandelt die Uebergange und Gleich- 
gewichtszustande eines Gemisches zweier Stoffe, die im fliissigen und 
gasfarmigen Zustande auftreten kijnnen. Die mathematische Ent- 
wicklung stiitzt sich auf thermodynarnische Grundsatze und auf Hypo- 
thesen, welche denen entsprechen, die dem Verfasser friiher schon 
zur Ableitung seiner bekannten Theorie eines einzigen Stoffes in jenen 
beitien Zustanden gedient haben. 

IPeriohte d. D. ohem. Gesellsohsft. Jshrg. XXIII. P O 1  
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Ueber dss Wesen des osmotischen Drucks, von s. H. 
v a n  ’t H o f f  (Zeitschr. f. physikal. Chemie V, 174). Auf L o t h a r  
M e y e r ’ s  Bedenken (vergl. diese Berichte XXIII, Ref. 137) erwidert 
Verfasser, dass e r  den osmotischen Druck urspriinglich nur als 
experimentell bestimmbare Griisse (nach P f e f f e r ’ s  Methode) in seine 
thermodynamiBchen Entwicklungen eingefiihrt habe, ohne sich iiber 
das Wesen dieses Druckes irgendwie zu aussern. Ein anderer Name 
fiir diese Griisse konnte daher nicht in Betracht kommen. Spater 
erst zeigte sich, dass dieser Druck in verdiinnten Liisungen denselben 
Gesetzen unterworfen ist, wie der Gasdruck. Dies geht nicht niir 
aus den direkten Beobachtungen P f e f f e r ’ s  hervor, sondern sicherer 
und bestimmter aus den inzwischen erkannten Gefrierpunktsgesetzen. 
Die einfache Beziehung, welche nach der mechanischen Warmetheorie 
zwischen Gefrierpunkterniedrigung und Schmelewarme des Louungs- 
mittels bestehen muss, falls der osmotische Druck den Gasgesetzen 
unterliegt, ist f i r  17 Liisungsmittel und fiir unzahlige darin geloste 
Stoffe mit aller Sicherheit bestatigt worden. - Auf die Ursache des 
osmotischen Driicks leiten nun gerade die der Osmose ahnlichen Er- 
scheinungen b e i  G a s e n  hin, welche auch L o t h a r  M e y e r  anfiihrt. 
Denkt man sich eine rnit Manometer versehene Zelle, deren Waudung 
fur Stickstoff undurchlassig ist, mit diesem Gase bis zum Drucke p 
gefiillt und in eine Atmosphare von Wasserstoff gebracht, und nimmt 
man ferner an, dass der Wasserstoff die Zellwand frei passiren konne, 
so rnuss der W a s s e r s t o f f d r u c k  innen und aussen g l e i c h g r o s s  
werden. Alsdann ist aber der G e s a m m t d r u c k  im Innern um p 
grosser als aussen, und dieser Ueberdrnck, der dem osmotischen 
Druck vollkommen entspricht, giihrt unzweifelhaft von dem Stickstoff 
her, obwohl der Gesammtdruck erst durch das Eindringen des 
Wasserstoffs iiber den ausseren Druck gesteigert wurde. Ganz ehenso 
verhLlt es sich nach des Verfassers Ansicht mit dem osmotischen 
Druck im Falle einer Liisung. Der  Ueberdruck auf einer Seite der 
Zellwand riihrt von der geliisten Substanz her, fur welche die Wand 
nicht durchlassig ist; er kommt jedoch nur dadurch zu Stande, dass 
der Druck des Liisungsmittels, welches die Wand frei durchdringen 
kann, auf beiden Seiten gleich gross zu werden strebt. Man kann 
in  Gedanken von einem Falle zum andern gelangen, indem man in 
dem Versuche mit den beiden Gasen die Dichte des Wasserstoffs 
mehr und mehr zunehmen lasst bis zur Verfliissigung. Alsdann hat  
man in der Zelle eine Liisung von Stickstoff in einem LSsungsmittel 
(fliissiger Waaserstoff), welches die Wand frei durchdringen kann. 
Der  Ueherdruck im Innern der Zelle riihrt augenscheinlich noch 
immer von Stickstoff her, wie zuvor; e r  ist aber jetzt osmotischer 
Druck im gewijhnlichen Sinne geworden. - Wenn nun aber der 
osmotische Druck von derjenigen Substanz herriihrt, welche die Zell- 
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wand n i c  h t durchdringen kann, und wenn dieser Druck denselben 
Gesetzen unterworfen ist wie der Gasdruck, so ist es auch wahr- 
scheinlich , dass e r  auf dieselbe Ursache zuriickgefiihrt werden muss, 
auf die Stiisse der Molekiile gegen die Wand. - Die auswahlende 
Durchlassigkeit gewisser Membrane freilich, welche die osmotischen 
Erscheinungen ermoglicht , bleibt zur Zeit noch unerklart, was auch 
L o t h a r  M e y e r  mit Recht betont hat. Horatmann. 

Ueber Salzbildung in alkoholischer Losung, von Ch. M. 
v a n D e v e n t e r  und L. T h .  R e i c h e r  (Zeitschr. f.physikaZ.Chern.V, 177). 
Die Neutralisation von Essigsaure durch Kaliumalkohofat in alkoholischer 
Lijsung entwickelt nach Messung der  Verfasser 7.2 Cal. Die reagirenden 
Stoffe sind in diesem Falle nicht elektrolytisch dissociirt. Die Be- 
obachtungen sollen auf andere ahnliche Falle ausgedehnt werden. 

Horstmann. 

Ueber den Einfluss von Capillaritats- und Diffusionsvor- 
g%ngen auf die Losungsenergie von Flussigkeiten, von N. v o n  
K 1 o b u k o w (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 180). Verfasser erklart die 
ron  W. S p r i n g  beobachteten Erscheinungen (diese Berichte XXIII, 5 3 )  
in derselben Weise wie B e c h h o l d  (diese Berichte XXIII, Ref. 138) 
und bestatigt die Erklarung durch vielfach variirte Versuche. 

Horstmanu. 

Ueber LBsIichkeit und Schmelzwlirme, von J. W a 1 k e r 
(Zeitsehr. f. physikal. Chent. V, 193). Durch Einfiihrung des osmotischen 
Druckes kiinnen noch mancherlei bekannte Satze der Thermodynamik 
auf Liisungen iibertragen werden. Verfasser entwickelt auf diesem 
Wege eine Beziehung zwischen der Scbmelzwarme einer Substanz 
und deren Lijslichkeit im festen und im fliissigen Zustande. Die 
theoretische Folgerung wird durch Versuche mit wassrigen L6sungen 
von p -Toluidin leidlich bestatigt. Beobachtungen an atherischen 
Liisungen von Wasser und Eis  sind dagegen mit der Theorie nur  
dadurch annahernd in Uebereinstimmung zu bringen, dass man die  
Molecularformel des Wassers im fliissigen und festen Zustande ver- 
doppelt. Horstmann. 

Die Beziehungen zwischen dem wasserfreien Thoriumsulfat 
und seinen Hydraten, und die Verzogerungserscheinungen bei 
der Hydrathung und Dehydratirung dieses Salzes, von W. H. 
B. R o o  z e b o o  m (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 198). Die mitgetheilte 
Untersuchung bezweckt, gewisse auffallende Angaben uber die Liislich- 
keit des Thoriumsulfats aufzuklaren. Es zeigte sich, dass die 
abnormen Erscheinungen auf die ganz ungewijhnliche Langsamkeit 
zur6ckzufiihren sind , mit welcher sich die Hydrate jenes Sulfates 
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bilden oder zersetzen. - Das ThoIiumsulfat bildet fiinf verschiedene 
Hydrate mit 9, 8, 6, 4 und 2 H20. I n  stabilem Gleichgewicht mit 
der Losung konnen jedoch nur die Hydrate mit 9 und mit 4 Ha0  
bestehen. Die Loslichkeit des neunfachen Hydrates nimmt mit 
steigender Temperatur zu, nach den vorliegenden Beobachtungen von 
0.88 bei O 0  bis 6.76 bei 55". Die Lijslichkeit des vierfachen Hydrates 
dagegen nimmt a b ,  von 9.4 bei 17O bis 0.71 bei 95'. Die beiden 
Loslichkeitscurven musseri sich darnach schneiden j der Schnittpunkt 
liegt bei ca. 43O. Derselbe giebt die Umwandlungstemperatur der 
beiden Hydrate an: unterhalb 43O ist das neunfache, oberhalb das 
vierfache Hydrat allein stabil. Die Verfolgung der Loslichkeitscurven 
iiber den Schnittpunkt hinaus bis zu hoheren Concentrationen (d. h. 
zu ubersattigten Losungen) ist nur moglich, weil die beiden Hydrate 
langere Zeit in labilem Zustande verharren konnen und sich sehr 
langsam umwandeln. Eine solche Verzogerung der Umwandlung ist 
schon haufig beobachtet worden, aber bisher noch nicht fiir so lange 
Zeiten und fur so grouse Entfernungen von der Umwandlungs- 
temperatur, wie bei dern Thoriumsulfat. Von besonderem Interesse 
ist die Fortsetzung der Loslichkeitscurve des neunfachen Hydrates 
uber den Schnittpunkt hinaus zu hiihereu Temperaturen, welche auf 
einer verzogerten Zersetzung des neunfachen Hydrates in das vier- 
fache und in Liisung beruht. Derartige Falle, die dem Festbleiben 
einer schmelzbaren Substanz uber ihrem Schmelzpunkt entsprechen 
wurden, sind bisher iiberhaupt nur selten beobachtet worden. - Die 
iibrigen Hydrate und das wasserfreie Sulfat konnen mit gesattigter 
Losung nur l a b i l e  Systeme bilden. Nur in Folge verzogerter Um- 
wandlung konnte die Loslichkeit uberhaupt gemessen werden. Das 
wasserfreie Sulfat ist am leichtesten loslich; 100 Theile eiskaltes 
Wasser nehmen ca. 25 Theile desselben auf. Die Hydratbildung ist 
hier mindestens um 100" verzogert. Aber erst allmahlich beim Stehen 
oder schneller beim Erwarmen auf ca. 200 scheidet die Losung das 
stabile Hydrat mit 9 H a 0  aus. Von diesem auffallenden Verhalten 
des Thoriumsulfates haben N i l s o n  und Kriiss (diese Beriehte XV, 
2519, und XX, 1665) zur Reinigung des Salzes Gebrauch gemacht. 

Ueber die Besiehung zwischen der biologischen Wirkung 
anorganischer Substanz und ihren optischen Eigenschaften, von 
J. B l a k e  (Zeitschr. j. physikal. Chem. V, 217).  Vergl. diese Berichte 

Horstmann 

XXI, Ref. 880. Horstniaun. 

Ueber Stickstofftrioxyd und Tetroxyd, von W. R a m s a y  
(Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 220). Das Stickstofftetroxyd erhalt man 
nach dem Verfasser frei von Trioxyd durch Behandeln mit einem 
Gemisch von concentrirter Salpetersaure und Phosphorsiiureanhydrid 
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Das reine farblose Tetroxyd erstarrt bei -10.10. Die moleculare De- 
pression des Gefrierpunktes, durch Aufliisen von Chloroform und von 
Chlorbenzol bestimmt, ergab sich im Mittel gleich 41. Daraus be- 
rechnet sich die Schmelzwarrne ron NaO4 zii 33.7 Cal., i n  guter 
Uebereinstimmung mit dem Ergebniss directer Messungen (32-37 Cal.). 
- Das Stickstofftrioxyd, NP O:j, ist bei - 900 noch in Dissociation 
begriffen, was an den] Auftreten von N O  zu erkennen ist. Das Tri- 
oxyd existirt wahrscheinlicb iiberhaupt nur in einem Ueberscbusse 
von Na Or,  seinem Zersetzungsproducte, aufgeliist. Der Gefrierpunkt 
solcher LBsungen deutet aiif ein Moleculargewicht des Trioxyds von 
circa 80-90, d. i. nicht vie1 mehr d s  die Forniel NaOa verlengt. 
Daa Trioxyd des Stickstoffs scheint sich deninach nicht so leicht zu 
polymerisiren, wie die analogen Trioxyde von P, As und Sb. 

Tlorutninnn. 

Ueber den Bau der Lin ienspec t ren  der ohemisohen G r u n d -  
stoffe, von J. R. R y d b e r g  (Zeitschr. f. physikal. Chena. V, 2 3 7 ) .  D e r  
Inhalt dieser Mittheilung , selbst ein Auszng aus einer griisseren 
Arbeit , welche demniichst ill den schwedischen Akademieschriften 
erscheinen S O H ,  liisst sich bier in gebiihrender Kiirze nicht wieder- 
geben. Horrtmann. 

Ueber die Steighohen der L o s u n g e n  in Capi l la r rohren  und 
fiber das allgemeine Gesetz  dieser Erscheinungen, von M. o l  d - 
s t e i n  (Zeitschr. f. physikal. Chem. V, 1 3 3 ) .  Verfasser bemerkt, es sei 
allgernein bekannt, dass zwischen den capillareii Steighiihen und den 
Dampfspannungen eine unbebannte Reziebung stattfinde. Auf diese 
Erken~itniss gestiitzt, sucht er einc Beziehung zwischcn Steighiilie und 
Moleculargewicht herzustellen, analog dem R :to U 1 t 'schen Darnpfspari- 
nungsgesetze. Die beobachteten SteighGhen sncht Verfasser dadurch 
constant und iibereinstimmend zu erhalten, dass e r  die chemisch ge- 
reinigten Rohren mehrere Stunden auf 400° erhitzt, und dass er gleich- 
zeitig mit zwei Riihren beobachtet. Doch wird bemerkt, dass frernde 
Kiirper auf die Fllssigkeitsoberfliiche vori geringem Einfloss seien. 
Lykopodiumsameii z. B. oder auch ein paar Tropferi Oliveiiiil beein- 
flussen die Steighijtie nicht inerklich (?). Horstniniin 

Ueber des tUese tz  der grossten Arbei ta  von B e r t h e l o t  
und u b e r  f re iwil l ige endothermische  Processe ,  von R. C o l l e y  
(Zktsclrr. f. physikal. Chem. V, 242). Die Mittheilung beschiiftigt sich 
mit dem Nachweis, dass endothermische Processe in einem System 
bewegter Molekiile mechanisch mijglich sind. Die Bedingungen fiir 
das Zustandekommen solcher Processe sucht, Verfasser naher zu pra- 
cisiren, wobei e r  das M a x  well 'sche Gebetz der Gesc11v:indigkeits- 
rertheilung zu Grunde legt. l l n r ~ t ~ ~ ~ : i u ~ ~ .  



270 

Elektrische Leitungsfahigkeit einiger Losungen bei Tempe- 
raturen zwischen 18 und 1000, von E. K r a n n h a l s  (Zeitschr. f. 
physikal. Chem. V, 250). Die Messungen, mit Wechselstromen und 
Telephon ausgefiihrt, erstrecken sich auf: KBr,  KC1, Na C1, KN03, 
N a N 0 3 ,  Ba(NOs)a, K C l O s ,  NazS04, MgSOa, BaClz, FeCy6& 
und HC1 in Verdunnungen ron  I bis 1000 Litern. Horstmann. 

Neutralisationsphanomene des Aluminium- und Beryllium- 
fluorids, von E. P e t e r s e n  (2eitschr.f. physikal. Chem. V ,  258). Ver- 
fasser bestimmte durch partielle Zersetzung der Fluoride vermittelst 
Chlorwasserstoff und umgekehrt die Neutralisationswarmen: 

(Al206H6,6HFlAq) . . . . = 3 X 23.415 Cal. 
19.683 3 

( B e O s H z , 2 H F l A y )  . . . . - - 
Die letztere Zahl wurde durch Doppelzersetzung von BeClz mit 

Fluorsilber controllirt. - Die Aviditat der Fluorwasserstoffsaure er- 
scheint gegeniiber dem Aluminium (und ebenso dem Eisen) dreimal 
so gross als die der Chlorwasserstoffsaure. - Am Schluss giebt der 
Verfasser einezusammenstellung aller bis jetzt von G u n t z ,  J.T h o m s e n  
und ihm selbst gemessenen Neutralisationswiirmen von Fluorverbin- 
dungen. (Vergl. diese Berichte XXII, Ref. 640.) Horstmann. 

Ueber die Kdrper , deren Dissociationsspannung gleich der 
Dampfspmnung ihrer gesattigten Losung ist, von H. L e s c o e u r  
(Compt. rend. 110, 275). Polemische Bemerkungen gegen R o o z e -  
b o o m  (vergl. diese Berichte XXIII, Ref. SO). 

Ueber die Dampfspannung der Losungen in Essigsaure, 
von F. M. R a o u l t  und A. R e c o u r a  (Compt. rend. 110, 402). Die 
mitgetheilten Beobachtungen sind nach der Siedemethode angestellt. 
Zur Vermeidung unregelmissigen Siedens war das in die Losung ein- 
getauchte Thermometergefiiss von einem spiralformig aufgewickelten, 
mit Wasserstof beladencn Palladiumdrahte umgeben. Die Dampf- 
spannung der Losung (f’) war durch den beobachteten Barometerstand 
gegeben. Die der Siedetemperatur entsprechende Spannung der reinen 
Essigsaure (f) konnte aus einer Tabelle entnommen werden. Um hin- 
langlich genaue Resultate zu erlangen, mussten verhaltnissmassig con- 
centrirte Losungen angewendet werden. Die Spannkraftsverminderung 
fiir grosse Verdiinnung, welche in die Rechnung eingefiihrt werden 
sollte, wurde durch Extrapolation bestimmt. Die Beobachtungen 

geniigten slmmtlich der bekannten Formel: 7.  ~ = K .  Doch 

ergab sich die Constante K, die fur alle anderen bisher untersuchten 
Liisungsmittel ungefahr gleich 1 gefunden wurde, fur Essigsaure im 
Mittel gleich 1.63. Dabei wurde jedoch fiir M’ das theoretische 

f-f’ 100 M 
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Moleculargewicht der Essigsaure (60) gesetzt. Da nun die Dampf- 
dichte des gesattigten Dampfes der Essigsaure abnorm gross ist 
(3.35 statt 2.08), so versuchten die Verfasser eine Correction, indem 

sie M’ = & - 6 O  = 97 setzten. K wird dadurch in der That an- 

nahernd gleich 1. Die Abweichung scheint also wirklich durch die 
abnorme Dampfdichte der Essigsaure bedingt zu sein. 

3 35 
2.05 

Harstmann. 

Thermische Untersuchungen uber die allotropen Zustande 
des Arsens, von Ber the lo t  und E n g e l  (Compt. rend. 110, 498). 
Amorphes und krystallinisches Amen geben bei der Oxydation durch 
Brom in wiisseriger Liisung merklich gleich grosse Warmemengen ab. 

Harstmann. 

Wntersuchungen uber die Anwendung der Messung dee 
Drehungsvermogens eur Bestimmung der Verbindungen, welche 
bei der Einwirkung der Aepfelsaure auf die neutralen Molyb- 
date des Lithiurns und des Magnesiums entstehen, von Gernez  
(Compt. rend. 110, 529). Vergl. iiber die friiheren ahnlichen Unter- 
suchungen des Verfassers diese Berichte XXI, Ref. 503 und XXII, 
Ref. 319, XXXIII, Ref. 34. Horstmaun. 

Wntersuchungen uber einige Phbomene, welche bei der 
Condensation kohlenstoffhaltiger Gase unter dem Einflusse der 
stillen elektrischen Entladung auftreten, von P. Schi i tzenberger  
(Compt. rend. 110, 560). Die braune Substanz, welche aus Kohlen- 
oxyd im Bereich stiller Entladung entsteht, enthalt nach den Beob- 
achtungen des Verfassers trotz sorgfaltigster Trocknung stets Wasser- 
stoff. Verfasser vermuthet, dass unter dem Einfluss der hochge- 
spannten Elektricitat Wasser durch die Glaswande des Apparats ein- 
dringe, und sucht diese Ansicht durch miiglichst genaue quantitative 
Versuche zu bestatigen. Horstmann. 

Weber die Hydratationswarme des Maleinsaureanhydrids, 
von J. Ossipoff (Compt. rend. 110, 586). Die Aufliisung fester 
Fumarsaure in Kalilijsung giebt pro Molekiil 20.5 Cal., die Auflosung 
des MalBinsaureanhydrids 3 1.6 Gal. Horstmann. 

Weber die Dissociation der Chlorhydrate der Amine und 
Fettsauresalze in Losung, von J. A. Miiller (Compt. rend. 110, 588). 
Eine mit PhenolphtalBin versetzte Losung eines Aminchlorhydrates, 
welcher soviel freies Amin zugefiigt ist, dass rosa Farbung auftritt, 
wird wieder farblos durch Verdiinnen oder Erhitzen. Verfasser bringt 
diese Erscheinung rnit der hydrolytischen Zersetzung der Aminsalze 
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in wasseriger Losung in Zusammenhang. Aehnliche Erscheinungen 
werden auch an den Alkalisalzen der Fettsauren in wasseriger Losung 
beobachtet. Horstmann. 

Untersuchungen ube r  die Dispersion in aromatischen Per- 
bindungen, von Ph.  B a r b i e r  und L. Roux (BUZZ. SOC. chirn. [3] 
111, 255). Als Maass der Dispersion diente den Verfassern die Con- 
stante B der Cauchy'schen Forme1 mit zwei Gliedern (vergl. Br i ih l ,  
diese Bem'chte XIX, 2821). Sie suchen nach Beziehungen zum Mole- 
culargewicht und zur Dichte. Horstmann. 

Das  magnetiache Rotationsvermdgen von Stickatoffverbin- 
dungen, von Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff, Jodwasserstoff 
und von einigen Salzen des Ammoniaks und zusammengesetzter 
Ammoniake, von W. H. P e r k i n  (Journ. Chem. Soc., 1889, 680). 
Vergl. uber die friiheren ahnlichen Untersuchungen des Verfassers 
diese Berichte XVlII, Ref. 549; XX, Ref. 319 und 762; XXI, Ref. 562 
und 712. Horstmann. 

Ueber die Correspondene zwischen der magnetischen Ro- 
tation und d e r  Brechung und Dispersion des  Lichts duroh  die 
Stickstoffverbindungen, von J. H. G l a d e s t o n e  und W. H. P e r k i n  
(Journ. Chem. Soc. 1889, 750). Zwischen der magnetischen Rotation, 
der Lichtbrechung und der Dispersion scheint nach den Verfassern 
ziemlich allgemein ein gewisser Zusammenhang zu bestehen derart, 
dass in Bezug auf die drei Eigenschaften Abweichungen von dem 
normalen Verhalten durch die gleichen Umstande bedingt werden. 

Horstmaon. 

Wirkung des Fluors auf die verschiedenen Modidcationen 
des KohlenstoRs, von H e n r i  Mois san  (Cornpt. rend. 110, 276-279). 
Im Gegensatz zum Chlor verbindet sich Fluor direct mit Kohlenstoff, 
und zwar zeigen die verschiedenen Modificationen desselben ein ver- 
schiedenes Verhalten : reiner trockner Lampenruss gerath im Fluor- 
strom sofort in's Gluhen; Holzkohle entziindet sich pliitzlich nach 
einiger Zeit und zwar entweder freiwillig, wenn sie locker, oder nach 
dem Erwarmen auf 50-100", wenn sie compacter ist. Retortenkohle 
verbindet sich erst bei Rothgluth, Graphit aus Gusseisen und von 
Ceylon schon bei etwas niedrigerer Temperatur , Diamant noch nicht 
bei Rothgluth mit Fluor. Hierbei entsteht meist e h  Gemisch ver- 
schiedener, gasfijrmiger Fluorverbindungen , und zwar erhalt nian aus 
leicht angreifbarem Kohlenstoff bei nicht zu hoher Hitze und Ueber- 
schuss von Fluor T e t r a f l u o r k o h l e n s t o f f ,  ein farbloses, bei 100 
und 5 Atm. sich verfliissigendes Gas, welches von wassrigem Kali 
etwa zur Halfte, von alkoholischem vollig verschluckt, vom Inductions- 
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funken nicht zerlegt und von Tetrachlorkohlenstoff, Alkohol und 
Benzol, w enig von Schwefelkohlenstoff gelost wird. Derselbe Korper 
entsteht , wenn man Tetrachlorkohlenstoff uber 300 warmes Fluor- 
silber leitet. - Wenn man Fluor durch eine mit uberscbussiger Koble 
geGllte, rothgliihende Platinrohre leitet , so entsteht eine von wass- 
rigem und alkoholischem Kali nicht absorbirbare gasformige Fluor- 
verbindung, welche sich bei 100 und etwa 19-20 Atm. verdichtet. - 
Hieran anknupfend bemerkt B e r t h e l o t  (pg. 279), dass auch G u n t z  
Eluorkohlenstoff aus Fluormetallen und Chlorkohlenstoff bereitet, aber 
seine Arbeiten mit Riicksicht auf M oi s s an’s Untersuchung einge- 
gestellt habe. Gabriel. 

Ueber eine allgemeine Darstellungsweise von Fluorkohlen- 
stoffen, von C. Chabr i i :  (Compt. rend. 110, 279-282). Verfasser 
hat in fast theoretischer Ausbeute Tetrafluorkohlenstoff (berechn. Dichte 
3.05, gefunden 2.90) erhalten, indem er 5.1 g Fluorsilber und 1.55 
Tetrachlorkohlenstoff im verschlossenen Rohre 2 Stunden lang auf 220’ 
erhitzte. Aehnlich wurde mittelst CgCl4 ein Gas von der Zusammen- 
setzung c2 F4 (berechnete Dichte 3.46, gef. 3.43) erhalten. Gabriel. 

Ueber den elektrischen Leitungswiderstand des Eisens und 
seiner Legirungen bei hoheren Temperaturen, von H. L e  Cha-  
t e l i e r  (Compt. rend. 110, 283-286). Die erhaltenen Werthe, welche 
Mangsnstahl (mit 13 pCt. Mangan), Ferronickel (mit 25 pCt. Nickel) 
und mehrere Stahlsorten betreffen, siud aus einer dem Original bei- 
gegeberien Curventafel zu ersehen. Gabriel. 

Einwirkung verschiedener Ealium- und Natriumarseniate 
suf die Oxyde  der Megnesiumreihe im t rocknen  Zustande, von 
C. LefBvre  (Cornpt. rend. 110, 405-408). Bei der Einwirkung der 
Oxyde der Magnesiareihe (MgO, ZnO,  MnO, CdO, NiO,  COO) auf 
die arsensauren Salze des Kaliums entstehen als Endproducte stets 
die Salze der Forniel 2 R 0  . K2O . As2 05, welche in Lamellen oder 
Prismen krystallisiren. Ausserdem wurden erhalten 4Mg 0 . 2 Rz 0 
. 3  As2 0 5  in Prismen, 2 Zn 0 . Ass 0 5  isomorph rnit 2Mn0 .  As2 0 5  und 
2CdO.As205, 1 2 N i 0 .  3K20 .5Ass05  in grunen Prismen und 2CoO 
. Ass 0 5  in violetten Krystallen. Aus den arsensauren N a t r i u m  - 
salzeo gewinnt man 1. mit Magnesium-, Zink- und Nickeloxyd Salze 
der Formel 2 R 0  . Na2O . As205, von denen-das Magnesium- und Zink- 
salz in Prismen, das Nickelsalz in Blattern krystallisirt; 2. mit Co- 
balt-, Mangan- und Cadmiumoxyd krystallisirte Salze der Formel 
R O  . 2 Naa 0 . Ass OS. Ueberdies treten unter gewisseo Bedingungen 
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auf: 4 MgO .2Naz0 .3As205 ,  ZnO . Na2O. As20.5, 4NazO.ZMnO 
.3AsaO5, CNaaO. C d O .  3As203, 4 N i 0 . 2 N a z O .  3As8O5, 4 c o o  
.2Na2O.  3Asz05. Gabriel. 

Ueber die Verbindungen des Phosphorwasserstoffs und 
A mmoniaks mit Borchlorid und Siliciumsesquichlorid, von A. 
B e s s o n  (Compt. rend. 110, 516-518). Bortrichlorid verbindet sich 
unterhalb + 200 mit Phosphorwasserstoff unter Warmeentwicklung zu 
einem festen, weissen Kilrper BC13 . PH3, welcher sich an der Luft 
leicht verandert , durch Wasser sofort unter Abgabe von Phosphor- 
wasserstoff zerfallt und in 2Bo C13. 9NH3 iibergeht, wenn man ihn bei 
8O mit Ammoniak behandelt. Aus Siliciumsesquichlorid und Ammo- 
niak entsteht eine feste, weisse Substanz SizCl3. 5NH3, welche erst 
oberhalb 1000 Gas abgiebt, und sich mit Wasser langsam zersetzt. 
Phosphorwasserstoff wird ron Siliciumsesquichlorid selbst bei - loo 
ziemlich lebhaft zu festem Phosphorwasserstoff reducirt. Gabiiel .  

Ueber die Bildung des Bleihyposulfits, von J. F o g h  (Compt. 
rend .  110, 522-523). Man erhalt $as Salz PbSa03 als weisse, 
krystallinische Falluug beim Vermischen Iquivalenter Mengen von 
Bleiacetat und Natriumhyposulfit in verdiinnter Liisung; dabei ent- 
wickeln sich, wenn jedes Salz pro 1 Aeq. in 2 L. geliist ist, bei 
l o o  + 2.9 cal. Die trockenen Salze warden bei dieser Umsetzung 
+ 4.3 cal. entwickeln. Nimmt man die Bildungswbme der gelosten 
Unterschwefligsaure zu + 39.7 cal., so ist P b  + Sa -!- 0 2  = . . , 
+ 76 cal. Gabriel. 

Zersetzung des Bleihyposulfits durch Hitze: Bildung von 
Bleitrithionat, von J. F o g h  (Compt. rend.  110, 524-525). Blei- 
hyposulfit zerfallt beim Kochen gemass der Gleichung: 2 P b S z 0 3  
= PbS + P b  S3 0 6  (Bleitrithionat). Dasselbe Trithionat scheidet sich 
in feineii Nadelchen ab, wenn man concentrirte Liisungen von Kalium- 
trithionat und Bleiacetat in verschlossener Flasche stehen lasst. Die 
Liisungswarme dese Bleitrithionats bei 100 ist 2.5 cal., und die Bildungs- 
warme des gelosten bezw. festen Salzes + 140.1 bezw. + 142.6 cal. 

Gabriel. 

Ueber ein neues Jodwismuthkalium, von L. A s t r e  (Compt. 
rend. 110, 525-5527'). Wenn man nach NicklCs'  Vorschrift 38.1 g 
Jod, 14.82 g Chlorkalium und 40 g Wismuthpulver rnit 100 ccm Wasser 
etwa 2 Monate lang stehen lasst, so bilden sich braune Nadeln, welche 
mit uberschiisssigem Wismuth, Chlorkalium etc. gemischt sind. Diese 
Krystalle lassen sich, wie Verf. gefunden hat, dem Rohproduct durch 
Behandlung mit Essigester entziehen, besitzen aber die Forme1 (Bi J3)a 
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J K  und nicht BiJs  . J K  . 2 Ha 0, welch' letztere N i c k l 6 s  lediglich 
aus dem Wismuthgehalt (der nach beiden Formeln der gleiche ist) 

Ueber Natrium-Bleihyposulfite, von J. F ogh (Cornpt. rend. 
110, 57 1-573). Auf Zosatz von Alkohol zu einer concentrirten Auf- 
lijsung von Bleihyposulfit in Natriumhyposulfit erhielt Verfasser 
amorphe Fallungen von wechselnder Zusammensetzung, namlich einer- 
seits PbS203 + 4NaaSaOs f 15H20, andererseits 18PbSaOp + 1ONa2SsOs 
+ 35Hz0, welche er auf Grund thermischer Bestimmungen fiir Ge- 
mische halt; die niimliche Ansicht aussert er beziiglich der von V o r  t -  
m a n n  und P a d b e r g  bezw. von J o c h u m  beschriebenen Salze, 
P b  S203 + 3NaaSa 03 + 12Ha0, bezw. 2Pb Sz03  +- 5 Nas SaOs + 60H20. 
Dagegen erwies sich das von L e n z  entdeckte, aus verdiinnter L6sung 
erhaltliche Salz PbS2 0 3  + 2 Nas S 0 3  als ein wirkliches Doppelsalz. 

Einwirkung der Schwefelsliure auf Aluminium, von A. D i t  t e 
(Compt. rend. 110, 573 - 576). Die merkwiirdige Unempfindlichkeit 
des Aluminiums gegen verdiinnte Schwefelsaure beruht darauf, dass 
sich das Metal1 sofort mit einer zusammenhangenden Schicht von 
Wasserstoff iiberzieht , durch welche die Beriihrung des Metalls mit 
der Fliissigkeit terhindert oder doch erschwert wird. Stellt man nam- 
lich den Versuch im Vacuum a n ,  so entweicht Wasserstoff von alien 
Punkten der Metalloberfliiche, und letztere verliert ihren Glanz und 
wird matt und weiss; der Wasserstoff haftet um so weniger, j e  rauher 
die Oberflache ist, und deshalb bleibt iiunmehr auch unter gewiihn- 
lichem Druck eine langsarne Gasentwicklung bestehen. Fiigt man der 
Schwefelsaure einige Tropfen Platinchlorid hinzu , so tritt sehr bald 
lebhafte Wasserstoffentwicklung auf dem Aluminium ein und zwar 
ebenfalls, weil die Metalloberflache rauh wird, namlich durch ausge- 

Ueber eine neue Krystallform des Salmiaks, von G. G e i s e n -  
h e i m e r  und F. L e t e u r  (C'ompt. rend. 110, 576-577). Als die Ver- 
fasser bei der Bereitung von Iridium nach D e v i l l e  und D e b r a y  
die Chlorammoniumdoppelsalze der Platinsalze mit Salmiak aus- 
wuscheii , schieden sich aus der Mutterlauge braunrothe bis hellrosa- 
farbene Krystalle ab, welche nach dem Umkrystallisiren vollig farblos 
waren; sie bildeten sehr spitze Rhombozder und bestanden aus sal- 
miak mit etwa 1.5 pCt. Rutheniumchloriir. Vielleicht liegt die zweite 
Form des Salmiaks (vergl. diese Berichte XXILI, Ref. 147) vor, welcbe 
in Folge der geringen Verunreinigung stabil geworden ist. 

Stereochemische Studien, von J. L o s c h m i d t  (Monatsh. f. 
Chem. 11, 28-32). Denkt man sich 6 regulare TetraBder, welche in  
der iiblichen Weise 6 Kohlenstoffatome reprasentiren , derartig ange- 

abgeleitet hat. Gabriel. 

Gabriel. 

schiedenes Platin. Gabnel.  

Galrriel. 
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ordnet, dass sie alle mit j e  einer Flache auf einer Ebene liegen und 
diese 6 Flachen zusammen ein regelmassiges Sechseck bilden, so liegen 
auch die 6 Kohlenstoffatome in den Ecken eines (eingeschriebenen) 
regularen Sechsecks und die Vertheilung der Bindungen ist dieselbe 
wie im Kekulh’schen Benzolschema. (Vergl. die Figuren im Ori- 
ginal.) G a b n e l  

Ueber den gegenwar t igen  Stand der Theorie des Brechungs- 
vermogens  organischer Subs tanzen ,  von R. N a s i n i  (Gazz. chirn. XX, 
1-18). Ausgehend von der Arbeit von C o s t a  (diese Berichte XXII, 
Ref. 738) ,  welcher fand, dass auch innerhalb der von B r i i h l  selbst fiir 
die unbedingte Giiltigkeit seiner Regeln gezogenen Grenzen starke 
Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Recbnung und des Ver- 
suchs vorkommen, nimmt Verfasser friihere Arbeiten (diese Berichte XX, 
Ref. 498) wieder auf und constatirt, dass in einer grosseren Anzahl 
neuerer Arbeiten (vergl. diese Berichte XXI, Ref. 341, 342, 390; 
XXII, Ref. 86, 89) angesichts der theoretisch nicht erklarbaren Ab- 
weichungen zwischen Versuch und Rechnung stets mehr oder weniger 
die Unsicherheit der Bri ihl’schen Regeln zum Ausdruck gelangt sei. 
Dies steht in Uebereinstimmung mit den f r iher  geausserten Ansichten 
des Verfassers, nach denen das Brechungsvermogen in keiner ein- 
fachen Beziehung zu ihrer Structur steht, so dass iiberhaupt die 
Existenz der‘ von B r  U h l  aufgestellten Gesetzmassigkeiten zu leugnen 
ware. Foetster. 

Ueber das Reduct ionsvermogen der Mikroorganismen (11. Mi t - 
t h e i l u n g ) ,  von L. d e  B l a s i  und G .  R u s s o  T r a v a l i  (Gazz. chirn. XX, 
18-24). Die Verfasser antworten auf die von L e o n e  gegen ihre 
erste Mittheilung (diese Berichte XXII, Ref. 7 7 3 )  erhobenen Einwande 
(s. ebendaselbst) und verharren bei ihrer Ansicht, dass unter den 
zahlreichen bisher untersochten Mikroorganismen kein einziger sei, 
welcher Ammoniak zu Salpetersaure zu oxydiren vermochte. Es 
ware demnach die Nitrification fur einen rein chemischen, keinen 
biologischen Process anzusehen, urn so mehr als die friihere Ansicht, 
dass die Pflanzen nur Stickstoff in Form von Nitraten oder Nitriten 
aufzunehmen vermochten, die Mikroorganismen also dies Nahrungs- 
mittel herstellen mussten, widerlegt sei. Genau nach den Angaben 
von L e o n e  angestellte Versuche gaben eine quantitative Ueberfuhrung 
des Stickstoffs der Nihrgelatine in Arnmoniak. Von kleinen gleich- 
zeitig nachweisbaren Mengen von Salpetersaare und salpetriger Saure 
wird gezrigt, dass dieaelben in keineni directen Zusammenhange mit 
der Reaction stehen. Die Verfasser betonen die Uebereinstimmung 
ihrer Versuchsergebnisse mit denen von F r a n k l a n d  (diese Berichte XXI, 
Ref. 569) und von W a r r i n g t o n  (diese Berichte XXI, Ref. 7 3 8 ) .  

Foerrter. 
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Die Legirungen dee Bleies, Zinne, Zinke und Cadmiume, von 
A. P. L a u r i e  (Chem. Soc. 1889, 677-679). Die Methode der Unter- 
suchung ist in  einem friiheren Referate (diese Berichte XXI, Ref. 221) 
angegeben. Die elektromotorische Kraft eines Elementes Zinn- Zinn- 
chlorid-Blei erleidet dieselbe Veranderung, wenn dem Zinne 1 pCt. 
Blei oder bis zu 70 pCt. Blei zugemischt werden. Es scheint sonach 
keine chemische Verbindung beim Legiren beider Metalle sich zu 
bilden. Lasst man eine Mischung gleicher Gewichte der beiden Me- 
talle theilweise erstarren und giesst das  Fliissige aus, so enthalt der 
festgewordene Theil 60.2 pCt. Zinn; die Legirung Sn3Pb erfordert 
63.1 pCt. Zinn. Bliicke von Zinnbleilegirungen sind an der Aussen- 
seite etwas reicher an Zinn als im inneren; nur die Legirung mit 21 pCt. 
Zinn ist homogen. Eine Legirung von Blei mit 1 pCt. Zink verhalt 
sich in einem Elemente: Legirung Chlorzink, Blei, wie reiues Zink. 
Schabt man die Bleizinklegirung rnit dem Messer ab, so erfolgt keine 
Ablenkung der Nadel; das Zink war  sonach an der Aussenflache an- 
geeammelt. Ebenso verhalt sich Zink in der Legirung mit Zinn. 
Auch Cadmium rnit Blei und Cadmium rnit Zinn scheint Verbindungen 
xiioht einzugehen. Diese Ergebnisse bestatigen die Schliisse, zu welchen 
M a t t h i e s s e n  gelangt ist. Xchertel. 

Ueber Phosphoryltrifluorid, von T. E. T h o r p e  und F. J. 
H a m b l e y  (Chem. Soc. 1889, 759). D a s  bereits von M o i s s a n  ent- 
deckte und auch von H. S c h u l z e  beobachtete Phosphoroxyfluorid wird 
leicht und in so gut wie reinem Zustande erhalten durch Erhitzen 
einer innigen Mischung von 2 Theilen Kryolitb mit 3 Theilen Phosphor- 
saureanhydrid in  einer Messingriihre. Dampfdichte: beobachtet 52.3 ; 
berechnet 52.0. Schertel. 

Ueber kunstlichen Kupferwismuthglanz , von R. S c  h n e i d e r 
(Journ. f. prakt. Chem. [2], 40, 564-573). Die kiinstliche Bildung 
des Kupferwismuthglanzes, Emplektit, vollzieht sich nach der Gleichung : 
KaS . Bias3 + CuaCla = 2RC1 + Cuz S . BiaS3. Bei dem Vereuche 
wurde fein zerriebenes Kaliumwismuthsulfid, Kz S . Ria S3, (siehe Pogg. 
Ann. 136, 464) mit der erforderlichen Menge einer bei Luftabschluss 
bereiteten, verdiinnten und nachtriiglich schwach ammoniakalisch ge- 
machten Lijsung von Kupferoxydul in Salzsaure in einer dicht verschliess- 
baren und mit luftfreiem Wasser voll gefullten Flasche geschiittelt. Die 
Reaction vollzieht sich sehr trage (auf Natriumwismuthsulfid findet 
so gut wie keine Einwirkung statt). Die stahlgraue Farbe  des 
Schwefelsalzes geht nur ganz allmahlich in schwarz iiber. Ein Theil 
des Kaliums entzieht sich dem Austausche, so dass der Reactions- 
ruckstand noch einige Zeit bei Luftabschluss mit einer Mischung von 
Salzsaure und Schwefelwasserstoffwasser behandelt werden muss. Wird 
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das schwarze Pulver, welches die Zusarnmensetzung des Kupfer- 
wismuthglanzes besitzt, bei Ausschluss von Luft geschmolzen, so nimmt 
es die lichtgraue bis zinnweisse Farbe des Minerals an. Es wird 
krystallinisch, strahlig oder blattrig; in Drusen zeigen sich Krystalle, 
welche den natiirlichen viillig ahnlich sind. Das spec. Gewicht der- 
selben ist 6.10 (bei 150). Wird das Product im Wasserstoffstrome 
erhitzt , so verliert es allmahlich 3/4 seines Schwefelgehaltes, ent- 
sprechend der Gleichung: CuzS . BizSS + GH = 3HzS + Bi + CuzS. 
Auch beim Zusammenschmelzen eines innigen Gemenges gleicher 
Molekiile reinen Kupferglanzes und kiinstlichen Schwefelwismuths ent- 
steht Kupferwismuthglanz. Das Kupferwismutherz von W i  t t i ch  en ,  
Wittichenit, 3 Cua S, Biz SB , hat Verfasser bereits 1866 kiinstlich dar- 
gestellt (Pogg. Ann. 127, 302). Schcrtel. 

Ueber die Auflosungsgeschwindigkeit einiger mineralischer 
Carbonate in den Sauren, von W. S p r i n g  (Bull. SOC. chim. [3], 3, 
174- 177). Diese Versuche, welche sich an die Versiichsreihe mit 
islandischem Doppelspath (diese Berichte XX, 357c und XXI, 128c) 
anschliessen , ergaben 1. dass die Carbonate (Aragonit , Witherit, 
Azurit, Dolomit, Smithsonit und Malachit) in Salzsaure und Salpeter- 
saure mit gleicher Geschwindigkeit sicli lijsen, dass also die Liisungs- 
geschwiudigkeit von physikalischen und nicht von chernischen Factoren 
abhangig ist; 2. dass die Lijsungsgeschwindigkeit mit der Temperatur 
rasch sich steigert, aber bei den verschiedenen Carbonaten in ver- 
schiedenem Grade; 3 .  dass die Geschwindigkeit in urngekehrtem 
Verhaltnisse zur Concentration der Saure steht. Bei der Temperatur 
von 1.5 0 ist das Verhaltniss der Losungsgeschwindigkeiten, diejenige 
des Doppelspathes gleich 1 gesetzt: Witherit: 1.284, Cerussit 0.757, 
Aragonit 0.476, Azurit 0.334, Malachit 0.231, Smithsonit 0.087, Dolo- 
mit 0.025. Schertel. 

Ueber die Auflosungsgeschwindigkeit des islandischen 
Doppelspathes in Salzsaure, von W. S p r i n g  (Bull. SOC. chim. [3], 
8, 177-184). Veranlasst durch die Arbeit von CBsaro (diese Be- 
Tichte XXII, Ref. 320) hat Verfasser seine friihere Untersuchung (diese 
Berichte XXI, Ref. 128) erweitert und dabei die Schliisse CBsaro’s 
experimentell bestatigt gefunden. Schertel. 




