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R e f e r a t e  
(zu No. 15;  susgegeben am 24. October 1892). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

fleber bseieohe Zinknitrete, von J. R i b a n  (Compt. vend. 114, 
1357-1358). Verfasser hat, indem er Zink in verdiinnter Salpeter- 
s8ure 16ste und die Liisung mit iiberschiissigem Zink kochte, zwei 
Salze: 6 Zn 0 . N.205 . 7 H a 0  (perlmutterglilnzende Blgttchen) und 
6 ZnO . Ns05 . 8  Ha0 (sternfirmig gruppirte Nadeln) erhalten. 

Gabriel. 

Ueber Permolybdste, von E. P B c h a r d  (Compl. rend. 114, 
13% - 1361 ). Verfasser beschreibt folgende iibermolybdansaure 
Salee: NaMoOr + 3 H a 0  wird aus feingepulvertem, geschmolzenem 
N~ttriurnbimolybdat und Wasverstoffsuperoxyd erhalten, krystallisirt 
in  xehr wa~sc-rliislichen, gdlien Yrismeu und schmilzt bei $00. 
MgMo2Oe + 10 Ha 0 krystallisirt in radial gestellteii Nadeichen. 
BeMoa08 + 2 HzO iind AgMoOc bilden mikroskopische, gelbrt Oc- 
tagder. (Vergl. auch Cu M% 0 8  + H2.0 ist eine griinliche Fallung. 
P Bc h a r d , diese Bm'chte XXV, Ref. 663). Gabriel. 

Die ktinstliahe Darstellung von Leucit hat  A. D u b  oi n (Conapt. 
rend. 114, 1361-1363) auf verschiedenen Wegen hewirkt, indem er 
nlmlich in geschmolzenem Fluorkalium entweder Thoaerde und Kiesel. 
fluorkalium sufloste, oder indem er Kieselsaure in eine Schmelze von 
Fluorkalium und Fluoraluminium eintrug. - Kaliumkryolith 3 E F . 
A1 Fa bleibt in Krystallen zuriiclr, wenu man ein inniges Gemisch 
von gegliihter Thouerde und Fluorwasserstoff-Fluorkalium erst lang- 
Sam, dann allmahlich bis zum viilligen Schmelzen erhitzt nod die 

Beitrag eur Kenntniss der IvIineralwR8sser. Aufbewahrung 
der Wciseer, von P. P a r m e n t i e r  (Compt. vend. 114, 1363-1366). 

Schmelze mit Wasser auswilscht. Gabriel. 

Berichte d. D. ehem. Qeselhcbaft. Jahrg. XXV. [491 
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Da die Bicarbonat-haltigen Mineralwasser, wenn sie mit Luft in Be- 
riihrung gekommen sind , unter Abscheidung von Niederschliigen sicb 
sehr bald verandern, so empfiehlt Verfasser, die zur Aufuahme des 
Mineralwassers bestimmten Flaschen zuniichst mit dem Mineralwasser 
auszuspiilen, dann mit reiner Kohlensaure anzufiillen und nun erst das 
Quellwasser durch ein bis zum Boden reichendes Fiillrohr einzu- 
lawen. Gabriel. 

Ueber einige stickstoft'haltige Platinsalze , von M. V Bz e s  
(Compt. rend. 115, 44-45). I m  Anschluss an seine friiheren Unter- 
suchungen (dies6 Berichte XXV, Ref. 3 )  beschreibt Verfasser folgende 
Salze; die in Klammern [ ]  beigefiigten iilteren Formeln werden nun- 
mehr verworfen. Chloronitrite: P t  (N0a)sCI Ks + 2 HaO, Pt(N0a)a 
Cla K2, Pt (N0a)aCla Ka , P t  (NO& Cl3 Ka , Pt (NOa) CIS Ka + Ha 0 
[Pt(NO) CIo Ka + H2 01. Bromonitrite: Pt(NOa)3BrKa + 2 HaO, 
Pt(NOa)a Bra K2 + Ha 0, Pt  (N0a)aBq K2, Pt(N 02)s Br3Ka [Pt (NO) 
(NOa)aBr3Ka], P t  (NO& Br4Ka. Jodonitrite: Pt(NOs)a JaKa + 2H20, 
Pt(NO&J4Ka, Pt(N0a)Jb Ka [Pt(NO)J9Kp]. Gabriel. 

Verwerthung der Eiesabbrllnde eur Daretellung von Eisen- 
a&lzen, von A. und P. Bu i s ine  (Compt. rend. 118, 51-53). Die 
ribbrande enthalten das Eisen a18 Oxyd, welches sich, entgegen der 
iiblichen Annahme, leicht i n  Schwefelsaure oder Salzsiiure, besonders 
in der WBrme leicht liist; sie eignen sich somit zur billigen Dar- 
stellung von Eisenoxydsalzen , welche fiir verschiedene Zwecke , be- 
sonders zur Reinigung der Abwasser und Sielwasser verwendet wer- 
den kiinnen. Gabriel. 

Ueber die Verlnderungen der Eisenwilsser , von F. P a r  111 en-  
t i e r  (Compt. rend. 115, 5 3 - 5 5 ) .  Irn aegensatz zu R iban  (diem 
Berichte XXV, Ref. 693), findet der Verfasser, dase die anf 
Flaschen gefiillten Eisenwasser das Eisen nicht fast viillig ausfirllen 
lassen, sondern dass es zum grossen Theil in Losung verbleibt. 
(Vergl. das folg. Referat.) Bermerkungen R i b  a n  's  hierzu siehe Seite 
185 desselben Bandes. Gabriel. 

Ueber einige eisenhaltige Areneimittel, von H. L e  C h a t e l i e r  
(Compt. rend. 115, 124-125). Verfas~er bemerkt, dass er, wie R iban ,  
nur sehr wenig Eisen in ktinstlichen Eisenwassern gefunden habe und 
zwar in den letzten Jahren, wahrend eie friiher stPrkeren Eisengehalt 
zeigten; diese Verschlechterung ist wahrscheinlich durch die veriinderte 
Art der Fiillung bedingt. - Verfasser beklagt sich ferner dariiber, 
dass in officinellen Eisenpriiparaten wechaelnde Mengen Oxyds statb 
Oxyduls vorhanden sind. Gabriel. 
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Ueber den Durchgang geldster Stoffe duroh mineralisahe 
Filter und aspillare When, von C. Chabr ik  (Compt. rend. 118, 57 
bis 60). Wenn der relativ langsame Durchgang des Albumins durch 
capillare Riiume in der That von der absoluten Grijsse seines Mole- 
kiils abhsingt (vergl. diem Berichte XXV, Ref. 919, Arloing ebend. 
6921, so sollte bei der Filtration einer Albuminlijsung durch eine 
Capillare das erste Filtrat albuminarmer sein als die urspriingliche 
Liisung und die auf dem Filter verbleibende Fliissigkeit sich an Albu- 
min anreichern; alsdann sollte die so concentrirte Liisung durchgehen 
oder vielleicht der Durchgang schliesslich gane aufharen, wenn der 
Albumingehalt zu gross wird. Diese Annahmen werden durch den 
Versuch bestatigt. Die Zeichnung der Apparate siehe irn Original. 

Gabriel. 

Ueber ein Palladiumchloronitrit, von M. V hzes (Compt. Tend. 
115, 111-113). Das Salz Pd(NO2)ClaRa wird entweder aus 
Pd(NO&Ka + 2HC1 oder aus PdClrKs + 2KNOa oder aus PdCl4Ka 
+ Pd (NO& Ka in dichroi'tischen, braungelben, klinorhornbischen Kry- 

Doppelselae des Chlorlithiums mit Chloriden &us der Reihe 
des Magnesiums, von A. Chassevant  (Compt. rend. 118, 113-115). 
Verfasser hat irn Anschluss an seine friihere Untersuchnng (dieee Be- 
richte XXIII, Ref. 2) vier isomorphe Doppelsalze der Formel RClr, LiCl . 
3 H a 0  dargestellt, in welchen R = Mn, Fe, Co, Ni, und welche be- 
ziehungsweise rosa, griinlich, blau und gelb gefiirbt sind. 

stallen erhalten. Gahriel. 

Gabriel. 

Untersuahungen iiber Nickel und Kobalt, von Ch. L e p i e r r e  
und Lachaud (Compt. rend. 115, 115-117). Im Anschluss an seine 
Untersuchung iiber die Einwirkung des geschrnolzenen Ammonium- 
bisulfates auf Eisensalze (dime Berichte XXV, Ref. 41 1) hat Verfasser 
in iihnlicher Weise zuniichst 3 NiS 0 4  . 2  (N H4)a S 0 4  in gelben TetraEdern 
bezw. WiirfeloctaGdern, reap. 3 Co S O4 . 2 (N H4)2  s 0 4  in carmoisinrothen 
Wiirfeloctaldern, bei weiterem Erhiteen Ni SO4 in reisiggelben Octagdern 
von daOo = 3.67 reap. COSOC in OctaEdern von d = 3.65, und bei 
Anwesenheit iiberschiissiger Schwefelsiiure NiS 0 4  reap. c o  s 01 in 
Prismen erhalten ; diese beiden wasserfreien Sulfate verwandeln sich 
beim Gliihen ohne Aenderung ihrer Krystallform in die Oxyde. 

Gabriel. 

Mineralisirende Wirkung des Ammoniumsulfates, von T. 
E l o b b  (Compt. rend. 118, 230-232). Wie Verfasser bereits friiher 
(diese Berichte XXV, Ref. 364) gezeigt hat, kann man durch Erhitzen 
eines Metalloxydes oder -sulfates mit Ammoniumsulfat das Metall- 
sulfat wasserfrei in krystallisirtem Zustande erhalten. Daher scheinen, 
wie L a c h a u d  und L e p i e r r e  (a. vorang. Ref.) gezeigt 'haben, inter- 

[49*1 
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mediar Doppelsulfate aufzutreten : beim Kupfer entstehen je nach der 
Temperatur 1) 2 CuSO4. (NH4)~804, hellgrune Prismen von d = 2.85; 
2) CuSO, in Prismen von d = 3.78; 3) 2 CuO . SO3 ein braungelbes 
Pulrer von d = 4.21 uad schliesslich 4) CuO, krystallinisch, d = 6.36. 

Beitrag eur Kenntniss der Mineralwasser: fiber den Thon- 
erdegehalt derselben, von F. P a r m e n t i e r  (Compt. rend. 115, 
125-126). Verfasser hat in sammtlichen von ihm untersuchten Wassern 

Gabriel. 

Thonerde (0.002-0.015 im Liter) gefunden. Gshriel. 

Ueber das Verwittern dell Kupfersulfates und anderer Metall- 
sulfate, von H. Baubigny und E. PBcbard (Compt. rmd. 116, 
171 -174). Verfasser zeigen , dass die Verwitterung von CuSO, 
+ 5 H a 0 ,  von C0SO.j + 6HaO und von ZnSOa + 5Ha0 durch 
Anwesenbeit kleiner Mengen freier Saure sehr beschleunigt wird. 

Gahriel. 

Ueber die Zerseteung basischer Nitrate duroh Wa~ser, von 
G. Rousseau  and G. T i t e  (Compt. rend. 115, 174- 175). 2 R i a 0 3 .  
N206 wird durch 90stiindiges Erhitzen rnit Wassw auf 2000 in kry- 
btallioisches Oxyd Bia 03 verwandelt. Aus neutralem Urannitrat ent- 
wteht durch Erhitzen mit Wasser und Marmor auf 180-2000 ond 
Kocheti des Productes rnit Alkohol oder Wasser das Oxydhydrat 

Ueber phosphor- und palladiumhaltige Verbindungen, von 
E. F i n k  (Conzpt. rend. 115, 176-177). Durch Erhitzen von 106.5 g 
Palladium rnit 208.5 Th. Ybosphorpentachlorid auf 2500 (nicht iiber 
%SO0) erhiilt man eine rothe , beim Erkalten erstarrende Substanz, 
welche aus Benzol in braunen Nadeln anschiesst, die Formel PPdC15 
besitzt, und durch Wasser zerfallt i n  HC1 und P(0H)aPdCla; letzteres 
bildet rothgelbe, zerfliessliche Krystalle, und liefert krystallisirte Aether 

Ua 0 3  . Ha 0. Gabriel. 

P(OR)3PdC12 (R = CH3 resp. CaHS). Gabriel. 

Heue Mittheilungen iiber die Verwendung der  calorime- 
trisohen Bombe, vop Ber tbe lo t  (Compt. rend. 115, 201-203). 
Verfasser giebt die Bedingungen an, welche man bei der Verbrennung 
der frsten, der gasfiirmigen und der fliichtigen Kiirper in der Bombe inne- 
zuhalten hat : bei den festen Kiirpern sol1 die angewandteSauerstoffmenge 
so gross sein, dass das nach der Verbrennung vorhandene Gas noch 
60 pCt. Sauerstoff enthillt und dass der Druck wahrend der Ver- 
biennung 25-50 Atm. betragt. Gase werden dagegen rnit einem nur 
sehr geringen Ueberschuse von Sauerstoff verbrannt. Fliichtige 
fliissige Kiirper werden, damit sie sich im Moment der Verbrennung 
ausscbliesslich im fliissigen Zustand befinden, mittels eines aus Platin 
und einem Hiiutchen von Schiessbaumwolle hergestellten Flaschchens, 
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welches Verfasser rnit P e t i t  und Mat ignon  friiher beschrieben hat, 

Ueber Bortrieulfld, von H. Moissan  (Compt. rend. 115, 
203-208). Zur Darstellung wird entweder Borjodid rnit Schwefel 
tiber 440°, oder amorphes Bor rnit Schwefeldampf im Wasserstoffstrom 
auf 12000, oder Bor irn Schwefelwasserstoffstrom auf helle Rothgluth, 
oder Hor rnit Schwefelkohlenstoff resp. gewissen Sulfiden (Zinn-, 
Arsen-, Antimonsulfid) erhitzt. Das Bortrisulfid bildet weisse Nadeln, 
zerfallt rnit Wasser i n  Borsaure und Schwefelwasserstoff, schmilzt 
unter vorangehendem Erweichen, hat d = 1.55 und beginnt sich zu 
verfliiseigen bei 310 ". Verfasser beschreibt das Verhalten des Kbrpers 

in die Bombe gebracht. Gabriel. 

gegen rerschiedene Substanzen. Gabriel. 

Borpentesulfid, von H. Moissan (Compt. rend. 116, 271 
bis 273). Lasst man Bortrijodid und Schwefel nicht bei Rothgluth, 
sondern bei our 60'' in Schwefelkohlenstoffliisung aufeinander wirken, 
80 entsteht nicht Bortrisulfid (vergl. d. vorangeh. Ref.), sondern Bor- 
pentasu l f id .  Letzteres schmilzt bei 390°, bildet ein weisses, kry- 
stallinisches Pulver, hat d = 1.85, setzt sich mit Wasser eu Borsaure, 
Schwefelwasseratoff und Schwefel um und zerfiillt im Vacuum erhitzt 
i n  Schwefel und Bortrisulfid. Das Pentaeulfid war iibrigens nie viillig 
jodfrei zu erhalten. Gabriel. 

Ueber krystcrllisirtes Phosphorqueckailber , von G r a n g e r  
(Compt. rend. 116, 229 - 230). Wird Quecksilber rnit Jodphosphor 
irn Rohr auf 275 - 3000 10 Stunden lang erhitzt, so entstehen Jod- 
quecksilber und Phosphorquecksilber, Pz Hgs. Letzteres wird durch 
Waschen rnit Jodkaliumliisung vom Jodquecksilber befreit und hildet 
metallglanzende, spriide, rhomboEdrische Krystalle, welche ein braunes 
Pulver geben und i n  diinner Schicht roth erscheinen. Das Phosphor- 
qoecksilber zerlegt sich beim Erhitzen i n  seine Componenten, ver- 
brennt i m  Chlorgase und beim Erhitzen an der Luft und lasst sich 
such durch Ueberleiten von Jodphosphor iiber Quecksilber bei etwa 
2500 erhalteu. Gabriel. 

Ueber Nitrometalle, eine neue Art  von Verbindungen, und 
tiber die Eigenschaften des Stickstoffdioxydes, von P. 5 a b a -  
t i e r  und J. B. S e n d e r e n s  (Compt. rend. 115, 236 - 239). Stick- 
stoffdioxyd wirkt starker oxydirend ale Stickoxyd (dieae Bm'chte XXV, 
Ref. 6 6 3 )  und liefert i m  Allgemeinen hiihere Oxydationsstufen; SO 

wird MnO zu Mna03, Ti203 zu TiO2, WOa zu WOa, v203 zu Va05, 
Ci180 zu CuO oxydirt. A1 wird selbst bei 500" nur wenig, Mg heftig 
tit4 Rothglntb, Zn gleichmassig hei 1000. Pb langsam hei 200'' ange- 
griffen. Ni wird zu NiO, Fe zu Fea03, Co zu c0405, Cu bei %30° 
zu CuO oxydirt. Gewisse Metalle nehmeu in der Kiilte trockenes, 
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reines Stickstoffdioxyd unter Bildung von Nitrometal len auf; so 
wird Cu (reducirtes) in kastanienbraunes Cua . NO2 verwandelt, welches 
in Wasser geworfen nnter lebhafter Reaction Stickoxyd entwickelt, 
indem gleichzeitig Kupfer und Kupfernitrat und -nit& entsteht. Das 
Nitrokupfer liefert im Stickstoffstrom oder im geachlossenen Rohre 
erhitzt Tiel NOa, Cu und etwas CuO. Ni t rocobal t ,  CoaNOa, ein 
schwarzes Pulver, verhalt sich gegen Wasser abnlich wie die eben 
erwghnte Kupferrerbindung und entwickelt beim Erhitzen im Stick- 
stoffstrom euerst geringe Mengen nitroser Gase, um dann mit leb- 
haftem Glanze zu verbrennen unter Hinterlassuog ron metallischem, 
stellenweise oxydirtem Cobalt. Gabriel. 

Ueber des Vorkommen und die Bildung von Glaubersale 
in den Kalibergwerken von KB~UBE, von Roman Zaloziecki 
(Monatsh. f. Chem. 18, 504 - 509). Verfasser weist durch Versuche 
nach, dass bei Einwirkung von Kochsalzliisung auf Kainit bei niedriger 
Temperatur reichlich Natriumsulfat entsteht. Die Bildung des letzteren 
in Kainitschichten durch Einsickern von Soole oder Wasser allein, 
falls der Kainit vie1 Hochsalz enthalt, ist hiermit erkliirt. Qabriel. 

Ueber eine neue Jodverbindung dea Bleis, von Max GrSger  
(Monateh. f. Chem. 13, 510-515). Wenn man l o g  Jod i n  1OOccm 
absolutem Alkohol und 50 g krystallisirtes Bleiacetat i n  300 ccm ab- 
aolutem Alkohol zusammerimischt, die Mischung verachlossen bei 
Zimmertemperatur 14'- 16 Stunden stehen liisst, filtrirt und sofort 
mit 1 Liter Wasser versetzt, so fallt ein hraunrother Niederschlag, 
den man absaugt, auswiischt und an der Luft bis zum Verschwinden 
des Jodgeruchs liegen lasst. Die neue Verbindung ist P b  0 . P b  Ja . Ja, 
bildet ein dunkelbraunlichviolettrothes Piilver, verliert bei 100 lrtng- 
Sam Jod, giebt bei 2000 chromgelbes PbO , PbJi und zersetzt sich 
mit kocheudem Waeser i n  Js + Pb(0H)a. PbJa (gelblichweiss). 

Gabriel. 

Ueber dea Silioiumtetrschlorid, von G u s t a v  Rauter  (L ieb .  
Ann. 870, 235 - 266). Nach einer gedrangten Uebersicht iiber die 
Ergebnisse der bisherigen Arbeiten iiber Siliciumtetrachlorid (S. 236 
bis 242) giebt Verfasser eine Beschreibung der eigenen Untersucbungen, 
welche I. Allgemeines und Reactionen, bei denen Siliciumchlorid ent- 
stehen kiinnte, 11. Einwirkung des Chlorids a) auf Elemente und 
sauerstofffreie anorganische Verbindungen, b) auf sauerstoff baltige an- 
organische und c) auf organische Kiirper betreffen. Ails der Schluss- 
betrachtung iiber die Ergebnisae der vorliegenden Untersuchungen sei 
Folgendes angefihrt. Mit Siliciumchlorid setzt sich um: CuO (CuaO), 
noch leichter AgaO, nur schwer BeO, MgO schwerer als CaO, SrO, 
BaO, leicht ZnO, CdO, HgO, fast gar nicht BaOs, sehr leicht A1203 
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und TlaO, nicht COa und CO,  wohl aber TiOa, PbO leichter ale 
So 01, P2 0 5  kaum, A8903 leicht, die niederen Oxyde von Sb und Bi 
glatt, die hiiheren Oxyde unter Chlorentwicklung, Crg 0s sehr schwer, 
CrOa, Moos, WOs, UO3 sehr leicht; ferner MnOa leichter sls Mn0, 
FQO und Fea03 leichter als NiO und COO. Demnach setzen sich 
alle untersuchten Oxyde (ausschliesslich CO und CO1) unter Bildung 
von SiOa um, manche, wie RaO3 und PaOs, langsam und schwer, 
fast alle erst bei ziernlich hoher Temperatur. Diejenigen Oxyde, 
deren Elemente cntsprechende Chloride bilden konnen, gehen in diese 
Gber, die anderen werden in  Oxychloride verwandelt oder, wenn 
Ietztere nicht existiren, zu niederen Oxyden reducirt. Aehnlich den 
Oxyden verhalten sich die S a l  z e sauerstoff haltiger anorganischer 
SHuren: sie setzen sich lriimlich mit dern Siliciumchlorid so um, als 
ob eiri Gemisch von Saureanhydrid mit basischem Oxyd Yorliige. Die 
untersuchten Su l f ide  setzten sich nicht urn. CaFa und &Cl2 bleiben 
wirkungslos, dagegen reagiren K J und KBr  unter Hildung von J, Br 
und Si. Ohne Wirkung bleiben S und Fe, schwach reducirend wirken 
Be, Mg, Zn, Al. - Essigsaureanhydrid und Buttersaure (aber nicht 
Phtalsaureanhydrid) geben die entsprechenden Saurechloride, aus Ace- 
taten entstand Acetylchlorid, Chlormetall und Kieselsaura , dagegm 
aus Formiaten: Salzsaure und Kohlenoxpd. Aceton, Benzophenon und 
Paraldebyd setzen sich nicht glatt, Aethglather und Butterstureeeter 
gar nicht um. Gabriel. 

Ueber die parttellen Tensionen und die osmotischen Drucke 
der fluchtigen Fliissigkeiten, von G. G u g l i e l m o  (Atti d. R. Acc. 
d. Lincei Rndct. 1892, 1. Sem., 294-298). Es werden Gemenge von 
Benzol und Schwefelkohlenstoff, Aether und Schwefelkohlenstoff sowie 
VOII Aether und Chloroform untersucht und in Uebersichten die Ge- 
sammttensionen und die Partiabensionen der Diimpfe , ibre Dichten 
aowie die ihrer Bestandtheile und die osmotischen Drucke der Fliissig- 
keitsgemische eusammengestrllt. Es zeigte sich, dass auch fur flfich- 
tige Fliissigkeiten in verdiinnter Losung der osniotische Druck gleich 
dem ist, welchen diese Flii~sigkeit in Dampfforni ausiiben wiirde, 
wenn sie sls crolcher in demselben Raom enthaiten ware; es gilt also 
auch fiir diese das Avogadro'sche Gesetc. Foerstsr. 

Ueber des kryoskopische Verhalten der wsssrigen Liisungen 
des violetten und des gfinen Chromohlorids, VOCI G. Marche t t i  
(Atti d. R. ACC. d. Lincei Rndct. 1892, I. Sem., 213-21'7). Die Ge- 
frierpunktserniedrigung fiir violettes Chromchlorid in  wiissriger Losung 
ist erheblich grosser d s  die, welche fiir griines Chromchlorid erhaltm 
wurde. Eine eingehendere Discussion der gewonnenen Zahlen will 
der Verfamer in Kurzem veriiffentlichen. Poerster. 
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Ueber die Awnahmen von den Gesetxen ftir die speciflschs 
Wllrme, von C. E. C a r b o n e l l i  (Sonderabdruck aus Atti d. Soc. 
Liguetica di Science nat. 111, 3) .  Die Arbeit enthiilt weitere Speculationen 
des Verfassers auf Grund seiner bereits mitgetheilten Anschauungen 

Ueber die Dampfdiohte von Chlorammonium, von F. P u l -  
l i n g e r  und J. A. G a r d n e r  (Proc. Chem. SOC. 1891, 2) .  Die Dampf- 
dichte des Chlorammoniums ist hei 448O dieselbe, wenn die Ver- 
dnmpfung in Luft oder in Ammoniakgas stattfindet; bei 3600 hiugegen 
wurde die Dampfdichte des Chlorammoniums in einer Ammoniak- 
atmosphare zu 1.128 und 1.141 gefunden, wahrend der f i r  vollstandige 
Dissociation in NHs uud HCI berechnete Werth 0.921 ist. 

(vergl. disse Bm'chte XXV, Ref. 314). Foeruter. 

Foereter. 

Verbrennung von Xagnesium in Wasserdampf, von G. T. 
M o o d y  ( B o o .  C h m .  SOC. 1891, 20). Die Verbrennung von Magnesium 
in Wasserdampf bildet eincn hiibschen Vorlesungsversuch ; sie gelingt 
am besten, wenn man einen ganz langsamen Dampfstrom benutzt und 
die das  Magnesium enthaltende Riihre vorsichtig erhitzt. Man wendet 
euerst einen Bunsenbrenner an und bringt d a m  mit einer Gebliise- 
flamme das ganze Rohr auf hohe Temperatur. Lenkt  man nun d a s  
Gebliise einige Zeit a u f  die Stelle, an welcher das  Magnesium liegt, 
so entziindet es sich und brennt sebr regelmiissig und mit grossem 

Ueber die Funktion des Chlors in Stiurechloriden, wie sie 
x. B. im Sulfurylchlorid x u  Tage tritt, von H. E. A r m s t r o n g  
( P r o c .  Chem. s o c .  1891, 60). Wie aus friiheren Beobachtungen her- 
vorgeht und wie es such durch zahlreiche neuere, demniichst im Ein- 
zelnen mitzotheilende Versuche bestiitigt wird, ist Sulfurylchlorid eio 
energiscbes Chlorirungsmittel. So leicht wie t1s sich aus SO2 und Clft 
bildet, so leicht spaltet es sich wieder i n  seine Componenten. So 
braucht man z. B. Napbtalin nrrr gelinde mit Sulfurylchlorid zu er- 
warmen, um es rasch in  Naphtalintetrachlorid uberzufiihren. Dieses 
Verhalten eines Siiurechlorids scheint ebenso wie' die Thatsache. dass 
Sulfurylchlorid durch Wasser  nur sehr langsam zersetzt wird, nlit den 
bckannten charakteristischen Reactionen der Slurecliloride, wie wir 
solche zumal auf die Erfahrungen beim Acetylchlorid basiren, nicht 
vereinbar zu seiu. Doch schon das Benzoylchlorid reagirt mit Wasser 
vie1 weniger energisch ale Acetylchlorid. Es diirfte daher geeignet 
erscheinen, die Reactionsflibigkeit eines Siiurechlorids nicbt den; Chlor, 
sondern eher dem Sauerstoff bezw. dem sauerstoffhaltigen Radikal zu- 
zuscbreiben. Damit im Eiriklaiig stebt es, dass metitllorganiscbe Ver- 
bindungen in  Saurechloriden grade den Sanerstof?' angreifen : R C  0 C1 
+ Zn(CH& = RC(CH3)Cl. (OZnCHB). Ferner wirkt Chlorsulfon- 

Glanze ab. Foerster. 



shure sehr energisch, whhrend die analoge Verbindung SOaC2 HS Ct 
nur trage reagirt. Beide werden leicht in SO3 und H C1 bezw. Cg H5 CI 
.gespalten, sie wirken daher sulfonirend und kiinnen als besondere 
Formen von 609 betrachtet werden. Pyrosulfurylchlorid wird vom 
Waaser zwar nur langaam zersetrt, wirkt aber anderweitig sehr 
kraftig, indem es, gleichsam, als besteht es aus SO3 und SO1 Cla, bald 
siilfonirt, bald chlorirt. Foerater. 

Das Brechungsvermbgen gewisser organisoher Verbindungen 
bei versohiedenen Temperaturen, von W. H. P e r k i n  ( B o o .  Chcm. 
Soc. 1891, 115). Die Aenderungen, welche das Brechungsvermbgen 
verschiedener organischer Verbindungen bei steigerider Temperatur 
erleidet, sind zwischen 14 und 92O untersucht worden. Im Folgenden 

sirid die Erhbhuogen des durch die Formel ausgedriicliten 

Brechungsvermagens Gr die Linie A und f i r  eine Temperaturerhiihung 
von 1000 nusammengestellt: 

Anilin . . . . . 0.00310 
Toluol . . . . . 0.00329 
Pepton . . . . . 0.00291 
Dimethylamin . 0.00253 

Phenyljodid . . 0.00214 
Octyljodid . . . 0,00190 
Zimmtiither . . 0.00324 
Methylerijodid . 0,00401 

Vergleicht man damit die Erhohungen der Brechung fiir die Linie F, 
so ergiebt sich, dass die Dispersion mit wachsender Temperatur ein 
wenig vermindert wird. Das eritgegengesetzte Resultat erhiilt man bei 
Airwendung der Lorentz’schen Pormel, so dass diese fiir die Be- 
rechnung der Versuche bei hiiheren Temperat uren nicht geeiglnet er- 
scheint (vergl. B r ii h 1 ,  diese Bm’chte XXIV, 297). Foerater. 

Zur Bildung van Saleen, ein Beitrag eu r  Theorie der ELek- 
trolyse und der Art des chemisohen Austausohea bei Nicht- 
elektrolyten, von H. E. A r m s t r o n g  (Proc .  Chem. SOC. 1891, 118). 
Der Verfasser weist auf die von C l a i s e n  und von Wis l i cenus  
und Anderen beobachteten Verbindungen von Estern mit Natrium- 
Uhylat bin und auf die allgemeine Redeutung solcher Verbindungen 
fiir die Buffassung der Salzbildung. Bei diesem Vorgang sollen 
anfangs $Burt! und Basis aneiuandertreten und durch innere Reactionen 
dieJes Systems sol1 das Salz entstehen. Aehnlich geben Siiuren dis- 
eociirbare Verbindungen mit Wasser; durch d m  Eintritt von Wechsel- 
vorgangen in solchen Systemen unter dem E iduss  elektromotorischer 
Ibafte wiirde Elektrolyse eintreten. In solchen Fallen, in denen die 
Verbindung sehr wenig stilbil und zur Dissociation geneigt ist, ist 
clir Miiglichkrit, cl;iss inncrhalh des Systems Austausch stnttfindet, n u r  
gering: die Saure ist also eine schwache und besitzt eiri niaderea 
L, ituogsvermiigen. Fiir Nichtelektrolyten kann ebcufalls der Eintritt 
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eines Austausches innerhalb solcher complexer Systeme angenommen 
werden, welche durch die Vereinigung der aufeinander wirkenden 
Substanzen anfanglich entstehen. Foerster. 

Ueber magnetische Drehung, von W. Ostwa ld  (p7oc. Chem. 
SOC. 1891, 1). Von W. H. P e r k i n  ist ermittelt worden, dass dae 
magnetische Rotationsvermbgen organischer Verbindungen eine addi- 
tive Eigenschaft ist und gleich ist der Summe der Rotationen der 
Componenten der Verbindung. Bei wffssrigen Salzlosungen hiogegen 
wurde die magiietische Rotation etwa doppelt so gross gefunden als 
die berechnete ist (diese Bel-idle XXIV, Ref. 69%). Dieser Umstand 
findet an der Hand der elektrolytischeo Dissociationstheorie seine Er- 
klarung, indem in der That die erwlhnten Ausnahmen nur f i r  Elek- 
trolyte sich als vorhanden zeigten. Poerster. 

Das magnetiaohe Drehungsvermogen der LBsungen der 
Ammonium- und Watriumsalze einiger Fettslluren, von W. H. 
P e r k i n  (Proc. Chcm. Soc. 1891, 125). Das magnetische Drehungs- 
vermogen von arneisensaurem, eesigsaurem, propionsaurem Ammonium 
und Natrium, sowie von buttereaurem Natrium wurde untersncht; 
ee zeigte sich, dass fiir die Ammoniumsalze eowie fiir ameisensaures 
Natrium eine Zunahme des molecularen Drehungsvecmogens nicht zu 
bernerken war, wcnn die Verdiinnung der Liisung gesteigert wurde. 
'Die Drehung war bei den Ammoniumsalzen stets gleich der Summe 
der Einzeldrehungen ihrer Bestandtheile. Aus diesem Befunde schliesst 
der Verfasser, dass die Ansicht 0 s t w a1 d ' s (vergl. das vorhergehende 
Referat) sich fur die vorliegende Elektrolyse nicht bewahre. 

Foerster. 

Die magnetische Drehung geloster Salze, von W. O s t w a l d  
(Proc. Chem. SOC. 1892, 12). Beziiglich der Versuche P e r k i n s  
(vergl. das vorhergehende Referat), welche der Voraussage des Ver- 
faseers nicht entsprachen, bemerkt derselbe, dass darum diese Ver- 
snchsergebnisse der Theorie nicht zuwiderlaufen, sondern die Frage 
nahelegen : Von welchen Eigenschaften hangt Zeichen und Werth der 
Aenderung der magnetischen Drehung ab, welche den Uebergang ron 
nichtelektrolytischen Molekeln in Ione begleitet. Bei den Halogen- 
saureii und deren Salzen ist die Aenderung positiv, bei den Oxy- 
sauren negativ; so kann es aucb nicht Wunder nehmen, dass es 
Molekiile giebt, bei denen die kenderungen fast gleich Null sind. 
.Ob die elektrolytische Dissociationstheorie zur Erkllrung derjenigen 
Erscheinungen bei der magnetischen Drehung herangezogen werden 
kann, f i r  welche dies vom Verfasser versncht ist, liesse sich vielleicht 
entscheiden, wenn man die Drehung solcher Verbindnngen untersucht, 
in welchen die Halogene nicht als Ione vorhanden sind, und ermittelt, 
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ob dieselben aucb in diesen FPllen ahnliche Erhohungen des Dreh- 
veriniigens herbeifuhren, wie in solcben Verbindungen, i n  deren Liisung 
sie als Ione iibergehen. Foerater. 

Elektrolyse von Kaliumacetatliieungen, von T. S. M u r r a y  
( R o c .  Chem. SOC. 1891, 134). Bei der Elektrolyse von sehr vcr- 
diinnten wasserigen Kaliumacetatliisungen entstehen nur Wassersioff 
und Sauerstoff; aus concentrirteren Liisungen entstehen Wasserstoff, 
Sauerstoff, Aethan, Rohlensaure und eine Spur Methylacetat, wiihrend 
Aceton, Methyloxyd und irgend ein ungesattigter Rohlenwaaserstoff 
sich nicht unter den Reactionsproducten befinden. Verdiinnt man die 
Liisung, YO nimmt die Menge des daraus entstehenden Aethans anfangs 
Iangsam, schliesslich aber sehr rasch ab. Aehnliche Folgen hat die 
Herabminderung der Stromstiirke. Steigerung der Temperatur ver- 
mindert die Menge des Aethans und zwar um so mehr, je  hiiher die 
Temperatur ist; gegen 1000 entsteht kein Aethan mehr. WPhrend 
hn Gegensatz zu den Beobachtungen Jahn’s  bei sehr kleiner Anode 
die Ausbeute an  Aethan am grossten ist, hat eine Aenderung der 
Kathode keinen Einfluss auf  seine Menge. Die Oxydation des Elek- 
trolyten zu Eoblenoxyd, welche neben der Aethanbildung vor sich 
geht. wird in sehr verschiedener Weise durch Aenderung der ein- 
zelnen Versuchsbedingungen beeinflusst. Die Aethanbildung crklart 
Verf. entgegen andereii Forschern nicht durch eine theilweise Oxy- 
dation der Essigsaure, sondern durch einfache Zersetzung des Ions 
CHS COO. Werden aquivalente Losungen von Kaliurn-. Natrium- 
und Calciumacetat elektrolysirt, so entstehen die gleicben Meogen 
Aethan. Focrster. 

Einwirkung von Schwefelailure auf Bromwaeeeretoffsiiure 
sowie BUf Kalium- und Natriumbromid, von F. T. Addyman 
{Proo. Cliem. SOC. 1891, 168). Der Grad der Zersetzung, welchen 
Bromwasserstoffstiure durch conc. Schwefelsaure (spec. Gew. 1.84) er- 
leidet, ist unter sonst gleicheu Versuchsbedingungen proportional der 
vorhandenen Menge an Schwefelsaure. Aus Bromwasserstoffaiiure 
sowie aus Kalium- und Natriumbromidlosungen werden nur  Spuren 
yon freiem Bromid abgeschieden, weun die LBsung hochstens 30 pCt. 
Ha SO4 enthtilt, und die hlengen zersetzten Bromwasserstoffes silld 
selbst dann noch klein, wenn etwa 70 pCt. Has04 in der Losung 
zugegen sind. (Siehe auch diese Berichte XXV, Ref. 412.) Foerater. 




