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R e f  e r a t e  
(zu  No. 9 ;  ausgegeben am 3. Juni 1530). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie, 

Ueber die Condensation des Kohlenoxyds und die Durch- 
dringlichkeit des Glases fiir W asser , von B e r  t h e 1 o t (Cornpt. 
rend. 110, 609). Kritische Bemerkungen zu der Abhandlung von 
S c h i i t z e n b e r g e r ,  diese Berichte XXIII, Ref. 271. - Vergl. ferner 
iiber denselben Gegenstand: S c h i i t z e n b e r g e r ,  Cornpt. rend. 110, 
681 und. B e r t h e l o t ,  Compt. rend. 110, 684. Horstmaito. 

Elektrolyse eines Gemenges sweier Salze in wlssriger 
Losung, von L. H o u l l e v i g n e  (Cornpt. rend. 110, 637) .  Aus seinen 
Beobacbtungen iiber die Elektrolyse eines Gemenges von Kupfer- und 
Zinksulfat in wiissriger Liisung schliesst Verfasser, dass bei con- 
stanter Stromstlrke die beiden Metalle in constantem Verbaltniese 
niedergeschlagen werden , unabhangig von dem Potentialgefalle zwi- 
schen den Elektroden. Horstmaun. 

Ueber die Leitungsfahigkeit der Phenole und der Oxy- 
benzohauren, von D a n i e l  R e r t h e l o t  (Compt. rend. 110, 703). 
Vergl. diese Berichte XXIII, Ref. 4. Horstmann. 

Ueber die Brechungsindices der Salzlijsungen, YOU B. W a l  t e r  
(Cornpt. rend. 110, 708) .  Verfasser widerspricht einer Behauptung 
von D o u m e r ,  vergl. diese Berichte XXIII, Ref. 79 und 80. Horstmnnn. 

Die Wirkung des Natriumhyposulflts auf die Silbersalze, 
von J. F o g h  (Cornpt. rend. 110, 709). Die Umsetzung des Silber- 
nitrats mit Natriumhyposulfit in Schwefelsilber und freie Schwefelsaure 
neben Natriumnitrat entwickelt nach dem Verfasser 23 Cal., wovon 
etwa 20 Cal. auf die Zersetzung des aufiinglich gebildeten Silberhypo- 
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sulfits kommen. - Bei Ueberschuss von Natriumhyposulfit lost sicb 
das Silbersalz als bestandige Doppelverbindung, deren Bildung etwa 
17 Cal. entwickeIt. Diese grosse Varmeentwicklung macht auch die 
Aufliisurig von Chlor- und Bromsilber in Natriumhyposnlfit E U  einer 
exothermischen Reaction, wahrend Jodsilber nnter W&rmebindung ge- 
liist werden wur.de.. Hors trn itiiii .  

Ueber die Bi ldungswarme und d i e  Reaetionen des Hydro- 
x y l a m i n s  oder Oxyammoniaks ,  von B e r t h e l o  t und AndrP.  (Cornpt. 
rend. 110, 830). Da den Verfassern die alteren Messungen uber d i e  
Rildungswarme des Hydroxylamins nicht zuverliissig genug erschienen, 
haben sie neue Messiingen angestellt. Sie zersetzten das feste Nitrat 
jn der calorimetrischen Bombe , indem sie dasselbe zwischen zwei 
Pastillen von Naphtalin verbrannten. D a s  Nitrat d w  Hydroxylamins 
im festen Zustand, von K a h l b a u m  bezogen, stellt einen schon kry- 
stallisirten Riirper dar, welcher bei 480 schmilzt, leicht uberschmelz- 
bar ist und sehr leicht Iiislich in Wasser. Die Zersetzung verbrauchte 
bei constantem Druck fur ein Formelgewicht 50.3 Cal. Die Liisungs- 
warme des Salzes betrug 5.9 Cal. und die Neutralisationswarme 9.2 Cal. 
Mit diesen rind anderen bekannten Daten lasst sich berechneii, dass 
die Bildung des gelosten Hydroxylamins 23.8 Cal. entwickeln. wurde 
( T h o m s e n  giebt 24.3 Cal.). - Die Verfasser zeigen, dass die Bil- 
dungswarmen entsprechender Hydroxylamin- und Ammoniakverbindun- 
geii stets sehr nahe gleich gross sind, was schon T h o m s e n  bemerkt 
hatte. - Die Zersetzung des Hydroxylamins in Stickstoff, Wasserstoff 
und Wasser entwickelt 45.2 Cal.,  womit die energischen Reductions- 
wirkurigen im Einklang sind. Horstmann. 

Verbrennungs- und Bi ldungswarme verschiedener  stiekstoff. 
haltiger Abkommlinge  der Eiweissstoffe ,  von B e r t h e l o t  und 
A n  d r 8  (Comnpt. rend. 110, 884). Die gemessenen Verbrennungswarmen, 
bezogen auf e h  Formelgewieht bei constantem Driick, sind in  der  
folgenden Tabelle zusammengestellt: 

G l y k ~ k o l l  . . . CaHj N 0 2  2349 Cd .  
Alanin . . . . C B H T  N 0 2  359.2 )) 

Leucin . . . . C G W ~ ~ N  0 2  855.9 
Asparagin . . ClHs NaOa 448.1 > 
Asparaginslure . C4H.i N 0 4  386.8 a 

Tyrosin , . . CyH11N 0 3  1071.2 > 
Hippurslnre . . CgHg N Oa 1012.9 > 

Man kaun aus diesen Zahlen entnehmen, dass die Ausscheidung 
der  genannten Stoffe an Stella von Harnstoff oder Ton freiem Stick- 
stoff einen erheblichen Energieverlust fiir den Organismus Ledingt. 

Hors t marin. 
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Bemerkung z u  den Molecularvolumen aromat i scher  Ver- 
bindungen, von J o j i  S a k a r a i  (Chem. News 61, 5 5 - 5 7 ) .  Verfasser 
zeigt, dass die oon L o t h a r  M e y e r  und L G s c h m i d t  angegebenen 
F'erthe fiir die Atomi-olumina des Kohlenstoffes und Wasserstoffcs im 
Benzol zwar das richtige Molecularroluni des Renzols, nicht a b w  dar- 
jenige seiner Derivate rnit Seitenkrtten finden lassen nnd dass iniiii 
niit jenen Werthen such dann noch unrichtige Zahlen erhalt, wenu 
man fiir die Seitenketten die von K o p  p nugegebenen Constanten i i i  

Rechnung setzt. Man erhalt nach ihrn die beobachteten Werthe der 
Molecalarvolumina auch der RenzolabkGmmlinge, wenn man fiir den 
Kohlenstoff des Kernes das Atomvolumen 10.5, fiir den Wasserstoff 
desselhen jedoch, sowie f i r  den Kohleiistoff und Wasserstoff der Seiten- 
ketten die normalen Werthe: (C = 11, H = 5.5)  einstellt. scilertei. 

Beet immung des Moleculargewichts  v o n  Collo'iden nach der 
R a o u 1 t'schen Methode,  von A. S a b a ne  j e w (Journ. cler russ. phys.- 
chem. Gesellsch. 1890, [ I ]  101-107). P a t e r n b  (diese Berichte XXII, 
Ref. 722)  gelangte auf Grund seiner C'ntersuchungen an Gallassaure 
und Tannin zu dem Schluss, dass die Raoul t ' sche Methode zur Mole- 
culargewichtsbestimmung auf wasserige Losung von Colloi'den nicht 
anwendbar ist. S a b a n e j e w  (vergl. dieseBerichte XXXII, Ref. 87) beweist 
nun an den namlichen Korpern gerade das Gegentheil. Gallussaure 
gab nach dem Trocknen bei 120O folgende Werthe: 

Losungsmittel. Concentration. Emiedrigung. Coefficient. hlo1.-Gew. 
Wasser 0.5238 0.06 0.1145 166 
Eisessig 0.4107 0.095 0.2313 168. 

Das fiir C ,  H605 berechnete Moleculargewicht ist 170. Kaufliches 
(daher gallussaurehaltiges) Tannin ergab, in Wasser gelGst, das Mole- 
culargewicht 1 104, in Eisessig geliist 11 13. Reines, nach L iiw e dar- 
gestelltes Tannin ergab in Eisessiglosung M = 1322; fiir ( C ~ ~ H I O O ~ ) ~  
berechnet sich M zu 1288. Dass  P a t e r n b  bei Anwendung von Wasser 
zu abweichenden Resultaten gelangt ist, erklart Sa b a n  e j  e w  dadurch, 
dass P a t e r n b  vie1 zu concentrirte LGsungen (bis 23  pCt.) anwendete, 
wahrend 100 Theile Wasser bei O o  nur etwa 4 Theile des kauflichen 
und 0.5 Theile des reinen Tannins b e n .  Dass auch bei Anwendung 
von Eisessig P a t e r n  h andere Zahlen gefunden hat ,  hat vermuthlich 
darin seinen Grund, dass P a t e r n b ' s  Tannin nicht trocken gewesen ist. 
6 a b a n  e j e w constatirte bei kauflichem Tannin nach dem Trocknen bei 
1200 eine Gewichtsabnahme von 10.7 pCt. Grosser. 

U e b e r  die Beziehungen zwischen  dem Breohungs-  und dem 
Drehungsvermogen der chemischen Verbindungen, von J. K a n 0 1 1 -  

ni  k o  w (Journ. der russ. phys.-chem. Gesellsch. 1890, [l] 85 - 96). Die 
[ 2 3 * !  
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ersten Untersuchungen I) von K a n o n n i k o w ,  ausgefiihrt an wasserigen 
Losungen von Korpern aus der Gruppe der Kohlehydrate, ergaben 
folgendes Resultat: Sind al der Drehungswinkel und q1 der Ablenkungs- 
winkel (beim Minimum der Ablenkung) einer Liisung von bestimmter 
Concentration und uz und 92 die entsprechenden Winkel bei einer 

arideren Concentration, so ist __ = A = const. Durch Integration 

geht diese Gleichung uber in U = A  cp + B, woraus sich B berechnen liisst. 
Die Constanten A und B sind abhangig allein von der Natur des ge- 
losten Kiirpers; so betrug z. B. der Werth VOII A fiir Rohrzucker 11.40, 
fiir Maltose 24.31, der Werth von B f i r  Rohrzucker -- 268.23, fur 
Maltose - 573.04. Zwischen dem specifischen Drehungsvermiigen 
und den Constanten A und B fiudet die einfache Relation statt, dass 

1 B 
[ u]n = 5.6 A = 7 B ist. Das Verhlltniss -- = c war  fiir sammt- 4.2 A 
liche untersuchten Korper dasselbe: im Mittel 23.6. Die weiteren 
Untersuchungen ergaben nun, dass c unabhangig ist von der Natur 
des gelosten Korpers und von der Lange der durchstrahlten Schicht, 
dagegen abhangig von der Natur des Losungsmittels. Auf diesen Um- 
stand griindet nun K a n o n n i k o  w eine neue Methode zur Bestimmung 
des specifischen Drehungsvermogens, die den Vorzug Tor der bisher 
iiblichen hat, dass die Bestimmungen des specifischen Gewichtes in 
wegfall kommen. In  wasseriger LSsung ist, wie obeli gesagt, [a]D=5.5 A 

1 
resp. B. Aus den bei Campher beobachteten Winkeln und seinem 

Drehungsvermogen [E(]D = 55.4O ergab sich : In alkoholischer LosuIlg 

ist [ a ] D  = 5.16 A = ~ B ,  in Chloroformlasung ist [ a ] ~  = 1.78 A 
1 

=-- B. Zur Berechnung des specifischen Drehungsvermagens eines 18.21 
beliebigen Korpers hat  man also nur dessen Constanten A und B zu 
bestimmen und dieselben mit den obigen BDrehungscoBfficieri tenc 
zu multipliciren. Die auf diese Weise berechneten Werthe stimmten 
mit den nach der iiblichen Forme1 berechneten meist sehr gut iiberein. 
Doch zeigten sich auch betrachtliche Abweichungen. Das fur russisches 
Terpentin und fur Coniin berechnete Drehungsvermogen betrug genau 
das Doppelte von dem nach der alten Forme1 berechneten. - Was 
die Abhangigkeit der Constanten A ,  B und c Ton der chemischen 
Natur der Korper betrifft, so zeigt sich zwischen der Fettreihe und 
der aromatischen Reihe der auffallige Unterschied, dass in der Fett- 
reihe durchweg die Gleichung U = A cp - B gilt, wahrend sie fiir die 
aromatischen Verbindungen in a = A ~p + B iibergeht. Die allgemeinen 

a2 - na 
p1--ys 

1 
5.00 

9 B. friihere Arbeiten d. Verf., loc. cit. LSSS, 5 7 1 4 8 7  und 656-693. 
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Beziehungen der Constanten, die aus dem umfangreichen Beobachtungs- 
material von K a n o n n i k o w  hervorgehen, k8nnen hier nur fliichtig be- 
riihrt werden. Bei den Fettkikpern wachst c in den homologen Reihen 
mit zunehmendem Moleculargewicht - um 0.46-1.35 f i r  jedes CHn. 
Alkohole haben ein griisseres c, als die entsprechenden Aldehyde und 
Ketone, Aldehyde ein kleineres c, aIs die zugehdrigen Sauren, dagegen 
ein grosseres, als die um ein Sauerstoffatom reicheren Ester. Bei iso- 
meren Alkoholen nimmt c mit steigender Anzahl der Seitenketten ab;  
metamere Ester haben dasselbe c U. s. w. In  der aromatischen Reihe 
findet stets da ein Abnehmen von c statt, WO es unter analogen Be- 
dingungen in der Fettreibe wachst, und umgekehrt. Grossel. 

Weitere Untersuchungen iiber die Fluoroxymolybdate, von 
F. M a u r o  (Gazz. Chin&. XX, 109-121 und Atti d .  R. Acc. d.  Lincei. 
Rndct. 1889, 11. Sem. 249-2259). Bei der weiteren Bearbeitung der 
Ammoniumfluoroxymolybdate (vergl. diese Berichte XXII, Ref. 90 U. 542) 
kommt Verfasser zu folgenden Resultaten: H e x a g o n a l e s  A m m o -  
n i  u m f l u  o r o x  y m o l  y b d a  t , 3 MoOzF12, 5 NH4 FI, Hz 0, entsteht durch 
Aufliisen des normaleri Ammoniumfluoroxymolybdates oder der Ver- 
bindung Mo03,  2 NH4FI  in Flusssaure und bildet sehr kleine, farb- 
lose, durchsichtige, glasglanzende Nldelchen, welche an der Luft bald 
opak werden. Dieselben ldsen sich in Wasser mit saurer Reaction, 
bei 1000 verlieren sie nicht alles in h e n  enthaltene Wasser, bei hiiherer 
Temperatur entwickeln sich Ammcniak und Flusssaure. Die Krystalle 
siod allem Anschein nach hexagonal, sie ahneln sehr denen des ent- 
sprechenden Hypomolybdates (diese Berachte XXII, Ref. 5 4 3 ,  mit denen 
sie auch zusammen krystallisiren , so dass ein Isomorphismus sehr 
wahrscheinlich ist; doch konnten sichere Messungexi wegen der Kleiu- 
heit der Krystalle nicht ausgefiihrt werden. - M o n o a m n i o n i u m -  
f l  u o r o x  y m o l  y b d a  t ,  Moo2 Flz, N H1 F1, bildet sich beim Aufliisen 
der vorigen Verbindung in Flusssiiure. Die Liisung scheidet beim 
Stehen im Bleiexsiccator in Wasser mit saurer Reaction Iosliche, bis 
gegen 120O unzersetzt bleibende Krystalle a b ,  welche sowohl isolirt, 
als wie zu Krusten vereinigt erscheinen. Die von E. S a c c h i  an 
ihnen ausgefuhrten Messungen ergaben , dass sie zuni monoklinen 
System gehiiren und das Axenrerhaltniss 0.63019 : 1 : 1.42549 haben. 
Es wird auch den besonders hlufig vorkommenden Zwillingskrystallen 
eine ausfiihrliche Beschreibung gewidmet. Der  Isomorphismus n i t  der  
entsprechenden Niobverbindung kann wegen der darauf beziiglichen 
nur angenaherten Messungen M a r i g n  ac’s  nicht niit Sicherheit fest- 
gestellt werden. Aus den vorliegenden Untersuchungen ergiebt sich, 
dass das Salz D e l a f o n t a i n e ’ s  n i c h t ,  wie derselbe, nur auf krystallo- 
graphische, nicht auf analytische Daten gestiitzt, angiebt, die Ver- 



bindung Mo02Fl9 ,  NHIFI, E-12 0 ist. Nach seinen Bildungsweisen und 
besonders seiner Krystallform iat dasselbe vielmehr identisch mit dern 
T~iammoniumfluoroxyrnolybda~. Danach muss die van M a r i g n a c  
beobachtete Isomerie jenes Salzes niit der Verbindung WO:,Flz . 
KHaF1, HzO allerdings auffallen. Genauere Messungen von E. S a c c h  i 
haben jedoch ergeben, dass beide Salze zwar sehr iihnlich krystalli- 
siren, aber nicht isomorph sind. Es wurde nLmlich folgerides Axen- 
verhaltniss gefuriden : 

WOzFlg, NHqF1, Ha0 a : b : c = 0.52242 : 1 : 0.72682 
kIoO~Flz,  3lrTHdF1 B : b : c = 0 53545 : 1 : 0.88317. 

Foerster 

Ueber das Verha l ten  der Kieselsaure und i h r e r  Verbindungen 
irn Phosphorsalzglase,  ron J . H i r s c h w a l d  (Joumfurprak t .  C'hern. 41, 
360-367). Erhitzt man eine Phosphorsalzperle ohne Zuthat in einer 
ktarkeri GeblaseAamme, so ist sie nach dem Erkalten triibe und, wenn 
das  Erhitzen langere Zeit fortgwetzt wurde, milchig weiss, in Folge 
eioer Abscheidung von hexagonalen. optisch tinaxigen Krystallen, die 
wahrscheinlich ails Natriumpgrophosphat bestehen. Kieselsaure ist im 
Phosphorsalzglase in  imrnerhin betraehtlicher Menge liislich; lrleine 
Beimengungen von Kieselsiinre lassen sich also mit Hiilfe der Phosphor- 
salzperle nicht frststellen. I n  vielen Fallen werden aber kieselsaure 
Verbindungen a u f  die i n  Rede stehende Art zu erkenrien sein, und 
zmar erstens an der charaktrristischen , liicherigen Ausnagung der i n  
Splitterform angewendeted Probe; zweitens an der verhaltnisniassig~~n 
Schwerloslichkeit im Verglrich zu den meisten anderen Verbindungen. 
Eine maassgebende Brdeutung darf aber dem Verhalten in der Phosphor- 
salzperle deshalb nicht beigelegt werden, weil eine Anzahl von Sili- 
caten, selbst in Form grosserer Splitter, mit Leichtigkeit 16slich ist 
(Zeolithe) und weil andererseits rnaiiche kieselfreie Minerale, wie z. B. 
\Va\\ellit, Monazit, Bpatit, Diaspor, Chrysoberyll, Spinell, Aeschynit, 
Yiterspath, ein den Silicaten Bhnliches Verhalten irn Phosphorsalz- 
glase zeigen. Schotten 

U e b e r  die Los l ichkei t  einiger S u b s t a n z e n  im Meerwasser ,  
v o n  J.  T h o u l e t  (Con@. rand. 101, 652-6654). Verfasser hat die 
Lijslichkeit YOU gepulvertem Bimsstein, Muscheln U. s. w. im Meerwasser 
bestiinmt und ger iiiger befunden, als die Liislichkeit in siissem Wasser. 

D i e  E n t z i i n d u n g s t e m p e r a t u r  des Schwefels ,  ron J .  R u t h e r -  
f o r d  H i l l  (C//ern iYews 61, 125). Durch eine Probirrohre, welche 
mit doppelt durclibohrtem Korke verschlossen war  und in welcher 
sich reirier Schwefel befand, wur de atmosphariscbe Luft geleitet, 
wt4ctw vorher auf miadcstens 600 C. erwarmt war. Die Rohre wurde  
in einem B;ide von concentrirter Schwefelsaure erwarmt. Die Ent- 

Gabriel 

ziindung des Schwefels trat bei 218O C. ein. Schertel. 



Ueber das sogenannte Doppelcysnid von Zink und Queok- 
si lber ,  von W. R. D u n s t a n  (Pharm. Journ. [ 3 ] ,  No. 1035, 653-658). 
Wird Kaliumquecksilbercyanid mit Zinksulfatlosung versetzt , so ent- 
steht ein weisser Niederschlag, welcher bei der antiseptischen Wund- 
behandlung Verwendung findet und als Doppelcyanid, HgZn(CN)4,  be- 
trachtet wird. Dieser Niederschlag enthiilt aber weit weniger Queck- 
silber als die Formel verlangt, und zwar um so weniger, j e  verdiinnter 
die Losungen waren, aus welchen er  gefallt wurde. Durch Auskochen 
mit Wasser wird demselben das Quecksilbercyanid, welches an kaltes 
Wasser nicht mehr abgegeben wird, entzogen. Das Quecksilbercyanid 
ist nur mechanisch eingeschlossen. Auch auf anderen Wegen ist eine 
Dopprlverbindung von der oben verzeichneten Zusammensetzung nicht 

D i e  Oxyde des Bleis, von G e o r g  I C a s s n e r  (Arch. d. Pharm. 228, 
I K90, 17 1-178). Die Abhandlung enthalt eine Zusammenstellung der 
wichtigstcn Untersuchungen, welche iiber die Sauerstoffverbindungen 
des Hleis angestellt worden sind. Fiir die friiher vom Verfasser be- 
schriebenen Salze der Bleishure (vergl. diese Berichte XXIII, Ref. 192) 

wird die Formel Pb-, aufgestellt. Dem Hydrat des Blei- 

superoxyds, P b  0 2  Hg 0, welches sich bei cler Elektrolyse von Blei- 
zalzliisungen abscheidet, diirfte die Formel 0 = P b  = (0 H)a und der 
Name Metableisaure zukoinmen, und das Bleisesquioxyd, Pba 03, er- 

scheint als das Bleisalz derselben: 0 = Pb = 0>Pb. Die Mennige, 

P b s  01, betrachtet der Verfasser als orthobleisaures Blei: 

zu gewinnen. Sehertel. 

/O>hlll 0 

\gO>MI' 

0 

Pb<O>Pb<O>Pb.  0 0 

I n  ahnlicher Weise werden die Oxyde P b 4 0 5  und PbhO; als chemische 
Itidioiduen betrachtct, im Gegensatz zu der friheren Auffassuog, nach 
welcher dieselben als moleculare Anlagerungen von PhO und Ph3 0 4  

erschienen. Frennd. 

Beschreibung m e h r e r e r  Y t t r i u m -  und Thor iumminera l ien  
von Llano County ,  Texas, von W. E. H i d d e n  und J. B. M a c k i n -  
t o s h  (Arneric. Journ. of science [3], 38, 474-486). Am westlichen 
Ufer des Coloradoflusses, in der  oben genannten Grafsehaft setzen im 
Granit zahlreiche Qnarzqaioge auf,  welche reiche Fundstatten r o n  
Gadolinit und anderen Mineralien der seltenen Erdmetalle sind. Als 
neu werden beschrieben: 1. Y t t r i a l i t ,  ein Yttrium-Thoriumsilicat von 
olirengrGner Farbe;  spec. Gew. 4.575, H 5 - 5.5; enthalt 12.00 pCt. 
ThOaj 46.50 pCt. Y203; 1.86.pCt. CezO3; 2.94 pCt. (LaDi)z03; 
0.83 pCt. UOa; 29.17 SiOa, daneben etwas Bleioxyd, Thonerde U. s. w. 
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D e r  Sauerstoff der Basen zu dem der Kieselsaure zeigt das Verhklt- 
niss 3 : 4. 2. T h o r o g u m  m i t ,  ein gewassertes Uranium-Thoriumsilicat 
von dunkelgelbbrauner Farbe,  spec. Gew. 4.43, H 4-4.5. Die Zu- 

sammensetzung entspricht der Forme1 U06 (Th 0Si)S (0H)lz; es ent- 
hLlt noch U. A. Cer- und Yttererde nebst Bleioxyd. Es wurde n u r  
in inniger Vereinigung mit Fergusonit gefunden. 3. N i v e n  i t , ge- 
wassertes Thorium-Yttrium- Bleiuranat, von sammetschwarzer Farbe- 
Spec. Gew. 8.01, H = 5.5. Aus dem Sauerstoffverhaltnisse wird die  
Forme1 91t0,  4U03, 3 H z 0  hergeleitet, in  welcher R O  durch aqai- 
valente Mengen Rz03 und ROa ersetzt werden kann. 4. F e r g u s o n i t  
tritt  in  zwei Varietaten auf. Die eine, ein Monohydrat, bildet tetra- 
gonale, in spitzen OctaEdern endende broncefarbige Krystaile; spec. Gew. 
5.67; H = 6-6.5; Zusammensetzung: R3Nba07(OH,F)2. Die andere, 
ein Trihydrat, R 3 N b 0 5 ( O H ,  F)6, ist von tief brauner, fast schwarzer 
Farbe, in  den Formen dem erstereu gleich. Spec. Gew. 4.36-4.48; 
H = 5. - Auch Carbonate der seltenen Erden wurden an jener Fund- 

v1 V1 

statte in geringen Mengen gefunden. Schertel. 

Ueber die naturlichen Manganoxyde (I. Theil), Psilomelane 
und Wad, von A. G o r g e u  (Bull. Soc. chim. [3], 3, 248-255). A u s  
den mitgetheilten Analysen ergiebt sich, dass die unter dem Namen 
Wad bekannten Mineralien, welche bisweilen krystallische Formen 
zeigen, gewasserte saure Salze der manganigen Saure von der Zu- 
sammensetzung 3 (Mn 0 2 ) .  RO, Hz 0 oder 3 Mn 0 2  . R O ,  3 Hz 0 sind. 
Auch bei den Psilomelanen trifft man niemals eine hohere Sattigung 
der manganigen Saure. Die Basen sind in diesen Salzen sehr energisch 
gebunden; auch die a n  Baryt reichsten geben bei mehrfachem Aus- 
kochen mit verdiinnter Salpetersaure nur geringe Mengeri ab. 

Schei tel. 

Ueber das Uranylchromat und einige seiner Doppelsalze, 
Ton J. F o r m a n e k  (Lieb. Aim. 257, 102-116). U r a n y l k a l i u m -  
c h r o m a t ,  K z C r 0 4 .  2UOaCrOc. G H 2 0 ,  wird erhalten, wenn man 
entweder eine Liisung ron 2 Mol. U02 . (NO&6HnO allmahlich mit 
I Mol. Kaliumchromat (in LBsung) rersetzt oder eine concentrirte, 
gelind erwarmte Liisung von Chromsaure mit uberschiissigern , frisch 
bereitetem Kaliumuranat behandelt und dann filtrirt; aus beiden Lijsungen 
scheidet sich beim Verdunsten iiber Schwefelslure oben genaniites Salz  
in  gelben, monosymmetrischen Tafelii (s. Messuogen ini Original) ab. 
Das Salz geht durch kochendes Wasser in ein gelbes, pulvriges, alkali- 
armeres Uranylkaliumchromat uber. U r a n  yl  a m  m o n i  u m c h r  o m a t ,  
( NH& Cr  0 4  . 2 U 0 2  . C r  0 4  . G H2 0, entsteht aus Chromsaure und iiber- 
schussigem Ammoniumuranat und ist den1 vorigen in Aussehen, Kry- 
stallform und Verhalten ahnlich; zuweilen krystallisirte, wahrscheinlich 
i n  Folge ieranderter Temperaturverhaltnisse, ein orangerothes Salz, 
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( N H & C r 0 4 . 2 U O 2 .  C r O c .  3H20, aus. U r a n y l n a t r i u m c h r o m a t ,  
Naz CrOa . 2 U 0 2 C r O c  . 10H20, wird analog dem vorigen Salz in 
gelben Erystallchen gewonnen. U r a n y l c h r o m a t ,  (U02 . CrO4)a . 
1 1  H2 0 ,  scheidet sich in gelben Nadeln ab ,  wenn man warme, con- 
centrirte Chromsaurelosung mit iiberschiissigem Uranylhydroxyd be- 
handelt, filtrirt, einengt und erkalten lasst; es rerwittert a n  der Luft 
und ist bei 2000 wasserfrei; seine wassrige Liisung giebt mit Silber- 
nitrat eine zimoberrothe Fiillung Ton 2 Ag . Cr 0 4  . U 0 2  C r  0 4 ,  welche 
sich am Licht in AgzCr04 verwandelt und auch Leim Trocknen zer- 
fallt. Beziiglich der T r e n n u n g  d e s  U r a n s  von Chrom und Alkalien 
bemerkt Verfasser auf Grund seiner Erkhrungen Folgendes: in dem 
Fal le ,  dass gleichzeitig alle drei Elemente bestimmt werden sollen, 
empfiehlt sich die Fallung der Chromsiiure mit Mercuronitrat (Gibbs) ,  
wobei darauf zu achten ist, dass die LBsung der letzteren keine Stick- 
stoffoxyde enthiilt, weil sonst ein Theil der Chromsaure reducirt und 
dadurch der Fiilluiig entzogen wird. Sollen blos Chrom und Uran 
getrennt werden, so fallt man die Liisung von Uranylsalz und Alkali- 
chromat mit Aetznatron, wiischt den Niederschlag mit schwacher 
Natronlauge, liist i h ~ i  in Salzsaure und bestimmt das Uran nach irgend 
einer bekannten Methode ( G i b  b s). Verfasser erwahnt schliesslich, 
dass beim Einleiten von Schwefelwasserstoff in eine UranylsalzlBsung, 
welche Mercuronitrat (oder suspendirtes QuecksilbercLlorur) enthllt, 
eine Reduction zu Uranosalz eintritt: U 0 2 ( N 0 3 ) 2  + Hga(N03)g 
+ 2 H 2 $ = U ( i S 0 3 ) 4 +  SHgS + 2 H 2 0 .  Gabriel. 

Der Monazit vom Ural, von C. W. B l o m s t r a n d  (Journ. fiir 
prakt.  Chem. 41, 266-277). Die nach den vorliegenden Analysen von 
K e r s t e n  und von R. H e r m a n n  noch offene Frage bezugiich des 
Vorhandenseins von Thorerde irn Monazit beantwortet der Verfasser 
nach Analysen des in Pegmatitgangen iistlich vom Ilmensee l) a u  vier 
verschiedenen Stellen aufgefundenen Minerals dahin , dass die Menge 
der Thorerde sehr wechselt iind in den untersuchten Proben zwischen 
4 und 18 pCt. schwankte. Es lasst sich annehmen, dass neben den 
gewohnlichen Hasen ( C a O  U. s. w.) nur  Thorerde und nicht Cer- 
Yttererden an die gleichfalls in wechselnder Menge (1.09 -9.67 pCt.) 
vorhandene Kieselsaure gebunden vorkommen. Unverkennbar ergiebt 
sich aus den Analysen, dass man die Thorerde nicht ausschliesslich 
den] Silicat zurechnen kann, indem in der Mehrzahl der Falle die Cer- 
Yttererden zur Bindung der Phosphorsaure nicht hinreichen. Bezug- 
lich des chemischen Baues nnd dcr Entstehungsweise der Monazite 
vergl. cles Verfassers ribhandlung in den Geol. FCr. FGrhandl. Stock- 
holm 1587, S. 160-187. Schottrn. 

Der Ilmensee liegt 30 Grade westlich vom Ural. Ref. 



324 

U e b e r  abgekuhlte F l a m m e n ,  von L. c. L e  v o  i r  (Chern. 
h’ews 61, 5 2 ) .  Man kann die Flamme z. B. eines Bunsenbrenners 
durch Luftzofuhr oder Einfhhrung eines warmeentziehenden KBrpers 
soweit abkiihlen, dass man Substanzen verschiedener Flhchtigkeit durch 
die nach einander auftretenden Parbungen in einem Gemische zu er- 
kennen vernmg. Die b l a w  Farbung durch Arsen tritt vor der Farbung 
durch Kalium und Natrium auf. Die Temperatur einer Bunsenflamme 
lasst sich so regeln, dass ein in arsenhaltigem Wasser abgekochter 
Holzsplitter nur die Arsenfarbung auftreten lasst, ohne die leuchtende 
Kohlenwasserstoffflamme oder die Flammenreaction der Aschenbestand- 
theile zu zeigen. Sehertel. 

B e m e r k u n g e n  zu B er thelot’s  Angaben fber die Wechsel- 
wirkung zwischen A c k e r e r d e  und atmospharischem Ammoniak ,  
von T h .  S c h l o s i n g  (Cornpt. rend. 110, G12-613). Wie B e r t h e l o t  
dem Verfasser einwirft, dass er (der Verfasser) den Verlust an Am- 
moniak, welchen Luft beim Ueberleiten iiber Erde erleiden soll, nicht 
direct gemessen habe (diese Berichte XXIII, Ref. 301), so wendet 
umgekehrt der Verfasser ein, dass B e r t h e l o t  den Stickstoffverlust, 
welchen die Luft in Berubrung mit Erde erfatiren soll, gleichfalls nicbt 
direct gemessen habe. Gnbriel. 

Entwicklung von Sauerstoff  BUS d e m  E i p  p’schen Appara t ,  
von A. B a u m a n n .  Da der Sauerstoff, welcher aus Chlorkalk mit 
Wasserstoffsuperoxyd (nach Vol h a r d )  oder aus Braunstein und 
Baryumsuperoxyd mit Salssaure (nach C. N e u m a n n )  entwickelt wird, 
haufig Chlor enthalt, empfiehlt der Verfasser die Entwicklung aus 
hochprocentigem Braunstein und saurem Wasserstoffsuperoxyd. Man 
verwendet fur 1 L der kiiuflichen SuperoxydlBsung 150 ccm concen- 
trirte Schwefelsaure; der Brauiistein wird bis auf ErbsengrBsse ge- 
kiirnt. Die  Entwicklung im Kipp’echen Apparat geht leicht von 
Statten, und das erzeugte Saaerstoffgas ist volllrommen rein. 

Mylius.  

Eine neue Form eines Luf tbades ,  von hl. A. A d a m s  ( A n a l p  
XIV, 222). Die Einzelheiten des Apparates sind ausfuhrlich 
im Original beschrieben und werden durch einen Holzschnitt erlautert. 

Freund. 




