
R e f  e r a t e  
(zu No. 8; ausgegeben am 15. Mai 1893). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Ueber die Darstellung einer Varietat des aufschwel lbaren  
Graphi te ,  von H e n r i  M o i s s a n  (Compt. rend. 116, 608-611). 
Eine Varietat des Graphits, welcher nach Behandlung mit Salpeter- 
saure beim Gliihen sich aufblaht (vergl. L u z i ,  diese Berichte 24, 
4085 und 25, 214) wird erhalten, wenn man geschmolzenes Gusseisen 
mit Wasser abschreckt ; die Oberfllche der Schmelze enthalt alsdann 
gewiihnlichen Graphi t ,  wahrend in geringer Tiefe erhebliche Mengen 
aufschwellbaren Graphits enthalten sind. Zur Darstellung des letzteren 
empfiehlt es sich iibrigens, Platin statt des Eiseiis als Liisungsmittel 
zu verwenden. Zu dem Ende schmilzt man etwa 200 g Platin mittels 
des elektrischen Ofens im Rohletiegel etwa 5 Minuten lang und lijst 
alsdann das Metal1 in Konigswasser, wobei ein Riickstand (1.45 pCt.) 
verbleibt. Letzterer ist schiefergrau, besteht aus einzelnen oder meist 
iibereinander gethiirmten, sechseckigen Bbttern,  hat die Dichte 2.06 
bis 2.08, und verbrennt im Sauerstoff bei 57.5O. Er schwillt oberhalb 
400° wie Rhodanquecksilber auf n n d  liefert dabei lockeren Graphit, 
welcher durch Behandlong mit Kaliumchlorat und Salpetersaure ein 
schiin griines Graphitoxyd liefert, das nach einer zweiten Rehandlung 
gelb wird. Der  mittels Platin bereitete, aufschwellbare Graphit ist 
frei von Wasserstoff und hinterlasst etwa 1 pCt. Asche, welche Platin 
enthalt. Die Erscheinung des Anfblahens ist vielleicht a u f  einge- 
schlossenen, amorphen KoblenQtoff oder auf Graphitoxyd, welches aim 
beigemisctitem, amorphem Graphit durch Salpetersaure entstanden sein 

Elektrischer Schmelzofen mit richtendem Magneten,  von E. 
D u c r e t e t  und L. L e j e u n e  (Compt. rend. 116, 639-640). Der 
Flarnmenbogeri bildet sich unmittelbar iiber dem Tiegel, und wird 
durch einen unteri seitlich angebrachten Magneten auf die im Tiegel 
befindliche Substanz xbgclenkt. Die weitere Einrichtung ist aus der 

kiinnte, zuriickzufuhren. Gabriel. 

dern 01 igiual bcigefiigten Zeichnung leicht zu ersehen. Gabriel 
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Ueber die Dissociation des Kochsalees durch eine porose 
Wand, von d e  S a n d e r v a i  (Compt. rend. i i 6 ,  641). Wenn man 
ein Rohr aus porosem Material aussen mit Kochsalzdampf umgirbt, 

Untersuchungen uber Samarium, von L e c o q d e B o i s - 
b a u d r a n  (Compt. rend. IlG, 61 1-613, 674-677). Spectroskopische 
Beobachtungen im Anscbluss an diese Berichte 25, Ref. 36% Gatjriel. 

so sammelt sich im Innern Chlorgas an. Gabriel. 

Bemerkungen iiber das natiirliche Eisen von Ovifak und 
uber das Bitumen in den krystallinischen Gesteinen Schwedens, 
von N o r d e n s k i a l d  (Compt.  rend. 116, 677-678). Im Hiublick auf 
die Untersuchungen franz6sischer Forscher iiber das diamantfiihrende 
Meteoreisen von C a c o n  D i a b l o  (diese Berichte 26, Ref. ISl) ,  ver- 
muthet Verf., dass das natiirliche Eisen von Ov i fak  (Gradand), da  
es sich weder schneiden noch sagen liess, ebenfalls von schwarzen 
Diamanten durchsetzt ist. - Er erwahut sodann, dass sich in 
schwedischen Eisengruben (besonders bei Norberg und Dannemora), 
Bitumen in krystallinischen Gesteinen vorfindet, und zwar beobachtet 
man zwei Arten: die eine liefert viel Destillat und wenig Asche, die 
andere, anthracitahnliche, giebt wenig Destillat und viel Asche. Die 
Asche des anthracitlbnlichen Bitumens enthielt mehrere Procent an 
Oxyden des Nickels und Urans (iiber 3 pCt.), Cerit- und Gadolinit- 
erden. Diese verrneintlich so seltenen Erden sind somit auch in der 
Asche eines Kohlenstoffs enthalten, der in den altesten Sedimentgestei- 
nen (Alaunschiefer) Schwedens, wie im Grahamit Nordamerikas grosse 
Knollen bildet. Das Uran, welches bisleng auf nur wenigen, durch 
besondere geologische Formationen charakterisirten Fundstatten vor- 
kam,  ist also viel weiter , sogar im Sedimentargestein, verbreitet. 
B e r  t b  e l  o t (S. 678) erinnert anlasslich der eingangs erwahnten Be- 
obachtang N o r d e n s k i i i l d ’ s  an eine Erzahlung A v i c e n n a ’ s ,  der zu- 
folge im 11. Jahrhundert ein Meteorstein in Mittelasieo gefallen ist, 
welcher sich nicht bearbeiten liess: erat infrangibile et infabricabile. 

Einwirkung der W a r m e  auf das Drehungsvermogen der 
Flussigkeiten, von A. A i g n a n  (Compt. rend. 116, 725-727). A u s  
der Beobachtung, dass das Drehungsvermogen des i-Arnylbutyllthers 
bei - 300 das Vorzeicheri wechselt, glaubt C o l s o n  (diese Berichte 26, 
Ref. 182) schliessen zu sollen, sdass die cbemische Constitution an- 
scheiriend einen iiberwiegenden Einfluss auf Starke oder Richtung 
des Drehungsvermogens nicht au3iibt.c Verf. erklart diesen Wechsel 
der Drehung dagegen durch die Annahme, dass die Moiekeln des ge- 
nannten Aethers sich in fliissigem Zustande polyrnerisiren, so dass fur 
das Molekiil des Aethers die Drehungsrichtung charakteristisch ware, 

Gabriel. 

die er bei rrhiihter Teniperatur zeigt. Gabriel. 
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Ueber Constitution und Eigenschaften des Manganborats, 
von W. N. H a r t l e y  und H. R a m a g e  (Jozc~n. d e m .  SOC. 1893, 129 
bis 137). Das durch Fallen von Mangansulfatlosung mit Roraxlosung 
erhaltliche Salz verliert bei 1000 etwa 12 pCt. Wasser und ha t  dann 
die Zusammensetzung Mn H 4 ( B 0 & ,  wahrend beim Trocknen im Va- 
cuum eine Verbindung MnH4 (BO3)a . Ha 0 ubrig bleibt. Das bei l OOo 
gewonnene Salz giebt bis auf 170° erbitzt ein weiteres Molekiil 
Wasser und bei beginnender Rothgluth und unter theilweisem Schmel- 
Zen noch eiii weiteres ab,  sodass Salze von der Zasammensetzung 
MnHaBz05 und MnBaOa entstehen. Aus der oben genannten 
Mischung fallt das Manganborat in reichlicherer Menge, wenn Borax, 
als wenn Mangansulfat im Ueberschuss ist. Dasselbe Salz fallt auch 
und zwar viel reichlicher, wenn der Mischung noch Natronlauge hin- 
zugefiigt ist. Die Angaben iiber die Loslichkeit des Manganborats in 
Salzlosungen bei verschiedenen Temperaturen siehe im Original. 

Schotten. 

Die Loslichkeit des Quecksilberjodids in Jodmethylen, von 
J. W. R e t g e r s  (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 3,  252-253). 100 Gc- 
wichtstheile Jodmethylen 1Gsen bei 15O bezw. 1000 bezw. 1800 von 
Queksilberjodid 3.5 bezw. 16.6 bezw. 58 Theile auf. Beim Erkalten 
der warmen, gesattigten Losung krystallisirt bei hGherer Temperatur 
das  Quecksilberjodid in der gelben, bei niederer Temperatur in  der 

Die Loslichkeit einiger Metalljodide und MetalloTde in 
Jodmethylen, von J. W. R e t g e r s  (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 3, 
343-350). Im Folgenden ist die Lijslichkeit L einiger Metalljodide 
in 100 Gewichtstbeilen Jodmetbylen fiir eine bestimmte Temperatur, 
sowie das spec. Gew. der bei derselben gesattigten Losung an- 
gegeben. 

SnJ4 t=  100 L =  23.9, spec. Gew. 3.481. 

rothen Modification aus. Poerster. 

A s J ~  t = 1 2  L = 1 7 . 4 ,  D 3.449. 
ShJ3 t = 1 2  L = 1 1 . 3 ,  Yl  3.453. 
BiJB t = 1 2  L=0.15, > 3.340, 

Bei hoherer Temperatur sind diese Jodide sehr viel reichlicher 
liislich; beim Erkalten der LGsung krystallisiren sie sehr schon wieder 
aus. Lost man gleichzeitig Zinn- und Arsenjodid in Jodmethylen, SO 

erhalt man eine Flussigkeit vom spec. Gew. 3.610 bei 1 2 O .  PbJa, 
CdJa, FeJ2, TlJ und AgJ erwiesen sich als unloslich in Jodmethylen. 
Schwefel lost sich darin bei 1 0 0  zu 10 Theilen, also weniger wie in 
Schwefelkohlenstoff; geschmolzener Schwefel ist Init Jodmethylen in  
allen Verhaltnissen mischbar. 100 Theile Jodmethylen losen bei 1'2 O 

1.3 Theile Selen; in der Hitze ist dasselbe leichter loslich; aus dieser 
Losung krystallisiren blutrothe Blatter neben kleinen Mengen schwarzen 

h21*1 



(metallischen) Selens. Tellur 16st Rich sehr wenig in Jodmethylen 
auf. Sattigt man diese Fliissigkeit mit J o d ,  so entsteht eine Liisuog 
vom spec. Gew. 3.548 bei 230, wahrend in der Hitze noch sehr vie1 
mehr Jod  aufgenommen wird. Gelber Phosphor 16st sich reichlich 
in Jodmethylen zu einer atark lichtbrechenden Fliissigkeit; rother Phos- 
phor, Arsen uod Antimori werden jedoch von diesem Losungsmittel 

Zur Qeschichte der condensirten (complexen) anorganischen 
SZiuren, von C. F r i e d  h e i m  (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 3, 254-263). 

Ankniipfend an eine Bemerkung K e h r m a n n s  (diese Berichte 26, 
Ref. 223) giebt der Verf. einen Ueberblick iiber die Entwicklung der 
neueren Ansichten iiber die Natur der complexen Sanren. Hierauf 
erwidert F. K e h r m  a n  n: Zur Geschichte der complexen anor- 
ganischen Sliuren (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 3, 377-379). 

nicht aufgenommen. Foerster. 

Foerster. 

Ueber die Erbinerde, von G. K r u e s s  (Zeitschr. f .  anorgan. Chem. 
3, 353-369).  Aus erbinreichen Fractionen seltener Erden wurde 
durch fractionirtes Zersetzen der Nitrate in der Hitze, sowie durch 
die Einwirkung von alkoholisehem oder von salzsaurem Anilin (vergl. 
diese Berichte 26, Ref. 251) die Erbinerde dargestellt, indem die 
schwacher und starker basischen Erden durch sorgfaltige und 
langwierige Fractionirung abgeschieden wurden. Schliesslich el'- 
hielt man mehrere Fractionen, welche die von C l e v e  der Erbinerde 
zuertheilten uigenschaften besitzen, und auch ein annahernd constantes 
Aequivalentgewicht R"' etwa = 167 aufweisen, sodass man in der That  
in ibnen ein einheitliches Oxyd hatte vermuthen kiinnen. Wurde aber 
dieses Material noch wiederholt mit Hiilfe von salzsaurem Anilin 
fractionirt, so zeigte sich, dass es nicht einbeitlich, sondern zusarnmen- 
gesetzt war ,  indem nunmehr die aufeinander folgenden Fractionen 
abwechselnd ab- und .aufdteigende Werthe fur das Aequivalentgewicht 
e r g h e n .  Man ist also nicht berechtigt, die Erbinerde als ein besonderea 
Osyd Era03 zu betrachten. Zu dem gleicben Ergebnisse gelangt man, 
~ 1 ' 1 1 1 1  man E r t h e r d e  lediglich dadurch darstellt. dass man durch 
Zrrwrzrn der Nitrate eibinhaltiger Yttererde in der Hitze dieselben 
in sehr zahlreiche Fractionen zerlegt. Auch die so gewonnene Erbin- 
erde, welche von N i l s o n  dem Verf. iiberlassen war ,  konnte durch 
die Einwirkung von salzsaurem Anilin in Fractionen von verschie- 

Ueber die Entwasserung des Kupferhydroxydes und seiner 
basischen Salze, B. K o a 111 a n  11 (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 3 ,  
37 1-376). Es wird eine auf thermochemische Betrachtungen ge- 
stiitzte Erklarung der Thatsachen gegeben, welche S p r i n g  und 
L u c i o n  (diese Berichte 26, Ref. 145) in Bezug auf die Entwasserung 

deneii Aequivalenten geschieden wcrden. Foerster. 

des Kupferhydroxydes aufgefunden haben. Foerster. 



Dsretellung von Chlor  mittels Braunstein und Selpetersaure. 
G. L u n g e  und C. P r e t  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 99-106). 
Das von S c h l o e s i  n g  im Jahre  1862 vorgeschlagene Verfahren, durch 
welches man das samrntliche Chlor der Salzsaure mittels Braunstein 
und Salpetersaure gewinnen kann, giebt in der That  98-99 pCt. der 
berechneten Menge van Chlor, wenn man die nach der Gleichung 
Mn 02 + 2 H CI + 2 H N 0 3  = Mn (N O& + 2 Hz 0 + Cl2 ntithigen Mengen 
von Braunstein uud Salzeaure (spec. Gew. 1.184), sowie von Salpeter- 
saure (spec. Gew. 1,4245) rinen Ueberschuss ron 75 pCt. uber die 
bwechnete Menge in Auwendung bringt. A h  zweckmassig erwies es  
sich, zu dem Sauregemenge l / 7  Volumen Wasser hinzuzusetzen, sowie 
die Reactionstemperatur auf 135O zu steigern. Das rlckstandige 
Mangannitrat lasst sich durch Erhitzen vollstandig in Magandioxyd 
und niedere Stickstoffoxyde uberfuhren. Diese Zersetzung heginnt, und 
zwar plotzlich und heftig, erst bei 180- 190O und ist bei 2500 
in verhaltnisrnassig krirzer Zeit beendet. Die entweichenden Stick- 
stoff'oxyde kann man durch Vermischen mit Luft und Einleiten in 
W asser wieder in Salpetersaure uberWhren. Diese Regenerirnng ist 
aber  Diernals vollstandig; sie verlauft am besten bei der gewohnlichen 
oder einer etwas niedrigeren Temperatur. Da ferner auch schon bei 
der Chlorentwicklung Salpetersaure verloren geht, - in welcher Form 
ist zweifelhaft, jedenfalls zum geringsten Theil in Gestalt ron  Nitro- 
sylchlorid, - so hat man bei dern Schloes ing ' schen  Chlorverfahren 
auf einen nicht unerheblichen Verlust von Salpetersaure zu rechnen, 
welcher sich auf mindestens 10 pCt., rielleicht bis auf 16 Proc. der 
von dieser Saure augewandten Meuge belaufeu wird. (Vergl. auch 

Ueber die Zusammense tzung des durch Schwefelwasserstoff 
in einer Losung von Kal iumir id iumchlor id  e r z e u g t e n  Nieder- 
sch lages .  U. A n t o n y  (Gazz. chiin. 23, 1 ,  184-190). Schwefel- 
wasserstoff erzeugt in einer Losung von Kaliumiridiumchlorid alsbald, 
ohne dass anfangs Reduction zu Kaliuniiridiumsesquichlorid erfolgt, 
einen braunen Niederschlag. Derselbe enthalt keinen freien Schwefel 
und besteht j e  nach der Temperatur, bei welcher die Fallung ge- 
schieht, aus wechselnden Meugen von JrS2 und JrsS3; bei 00 bildet 
sich fast nur JrS2, bei 900 bis 100" hat der Niederschlag etwa die 
Zusammensetzung 2 Jr Sz + Jrz Ssj als Oxydationsproduct tritt dabei 
ausschliesslich Schwefelsaure auf. I n  Bezug auf die Reinigung des 
Iridiums, welche der Verf. so vornahm, dass er das  ruthenium- 
haltige Metal1 mit Kali schmolz und das Reactionsproduct rnit Natrium- 
hypochioritlosung auszog, muss bemerkt werden, dass nach den Er- 
fahrungen von S t a s  und St .  C l a i r e - D e r i l l e  ein solches Ver- 
fahren ein ganz rutheniumfreies Iridium nicbt zu geben rermag. 

diese Berichte 23, Ref. 513 und 84, Ref. 421.) Foerster. 

Foerster. 
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Darstellung des Iridiumbisulfide und des Lithiumiridium- 
chlorids. U. A n t o n y  (Gazz. ehim. 28, 1, 190-193). Mischt man 
g u t  getrocknetes Lithiumchlorid mit metallischem Iridium, indern man 
dabei Sorge tragt, dass das Lithiumchlorid nicht feucht wird, und er- 
hitzt die Mischung irn Chlorstrom auf 300° ,  so erhalt man Lithium- 
iridiumchlorid, welches in etwas zerfliesslichen Nadeln krystallisirt. 
Durch Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas bei + 40-70 auf dieses 
Salz entsteht reines Iridiumbisulfid , welches man durch Waschen mit 
Alkohol vorn Chlorlithium befreit und bei 190 trocknet (vergl. diese 
Berichte 24, Ref. 351). Dasselbe ist ein braunes Pulver, unliislich iu 
Salzsaure, Salpetersaure und in Schwefelammonium, loslich in rauchen- 
der Salpetersaure und in KBnigswasser; Kalium- oder Natriumpoly- 
sulfide losen das Sulfid langsarn zu einer dunklen Fliissigkeit. Beim 
Erhitzen an der Luft zersetzt sich Iridiumbisulfid unter Hiuterlassung 
von rnetallischern Iridium; bei Luftahschluss entsteht, wie schon 
B e r z e l i u s  fand, hlitues Iridiurnrnonosulfid JrS. Foerster. 

Organische Chemie. 

Zur Umlagerung der Oximidoverbindungen, 111. A b h dlg., 
U m l a g e r u n g  d e r  B e n z i l o x i m e ,  von E . B e c k m a n n  und A.KGster ,  
(Lieb. Ann. 274, 1-36). (11. Abhdlg., vgl. diese Berichte 22, 
Ref. 592.) 

A. R e n z i l m o n o x i m  kann nach der Theorie von H a n t z s c h  
und W e r n e r  in 2 Formen niirnlich 

N.OH H0.N 
I. resp. 11. 

CeHs.  C - C O .  C6H5 CsH5. C .  C O .  CsHg 

existiren. Die Verf. zeigen, dass das c t - B e n z i l o x i m  (Schrnp. 1340) 
die Constitution I besitzt, da es  1) bei der Urnlagerung und darauf 
folgender bydrolytischer Spaltung Arnmoniak und BenzoZsaure giebt, 
2) mit Phosphorpent.achlorid ein Oel (gewiss CS H5 C C1 : NO . C 0 c6 H5) 
liefert, welches Init Hydroxylamiu Dibenzenylazoxirn giebt, 3) durch 
Erhitzen i n  Benzonitril und BenzoEsaure zerfallt. Das y - B e n z i l o x i m  
(Schmp. 113") entspricht dagegeu der Formel 11, da  es durch Phos- 
phorpentachlorid und darauf folgende Behandlung mit SodalGsung in 

B e n  z o yl a rn e is e 11 s a u r e a n i l  i d (goldgelhe Nadeln 

vorn Schmp. 63O) verwandelt wird; als Producte der Spaltung weiterer 

Cs H5 . HN 
@ : c. COCsHs 




