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R e f  e r t t t e  
(zu No. 1 6 ;  ausgegeben am 13. November 1593). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Beitrage zur Kenntniss der complexen Sauren. VI. Mit- 
theilung. Die sogen. ,Phosphormolybd8ns%urenu und ihre 
-oSalzec, von C. F r i e d h e i m  (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4, 275 bis 
297). Der  Verf. hat auf dieselbe Weise, aaf welehe e r  fiber die 
Natur der Arsenmolybdansauren eine Vorstellung gewonnen hat  (diese 
Berichte 26, Ref. 148) auch f i r  die Phosphormulybdansauren zu Con- 
stitutionsformeln zu gelangen gesucht. Zu diesem Zwecke ha t  er zu- 
nlchst  die Einwirkung von Molybdansaure auf Alkaliphosphate unter- 
sucht. Lasst man in kochender, wassriger Liisung auf 1 Mol. 
K H2 PO4 weniger als 1 Mol Mo O3 einwirken, so scheiden sich bei 
geeigneter Concentration amorphe weisse Substanzen aus, wahrend 
fiberschcssige Phosphorsaure in Liisung bleibt. Aehnliches beobachtet 
man, wenn man 1 Mol. Mo 0 3  anwendet, doch scheidet sich bier 
schliesslieh eine niikrokrystallinische Verbindung K2 0, P2 05,  2 Moos, 
13 HZ 0, a b ,  welcher die Constitution (OH)2 . P 0 . Mo 0 2  . 0 K zu- 
Bommt ,  emtsprechend der attalogen Arsenverbindung. Die anderen 
Niederscbliige sind als Gernenge dieser Verbindung mit Kalium- 
rnolybdat aufzufassen. Steigwt man die auf 1 KII2 P 0 4  eugesetzte 
hIenge von Mood, so ftirbt sich die Losung gelb, and es scheidet sich 
die  brkantrtlich anl6sliche Verhindung 3 Kz 0, Pa Oa, 24 &lo O3 iiiis. 

Wendet man Dikaliumphosphat an und I&sst a u f  1 Mol. h'a €3 i' 0 4  

1 Mol. Mo 0 3  einwirken, so entstehen die beiden bekanntrn, farb- 
losen, schiin krystallisirten Verbindnngen 5 KP 0, 2 Pa 0 5 ,  10 Mo Ox, 
11 (bezw. 20) Ii,O und 3 Kz 0 , P z  O5 5 Mo 03, 7 Ha 0. Bei Anwen- 
dung von 2 Mol. Mo O3 bildet sich 71inBchst auch die rrste diwer 
Verbindungen, darauf nber entstehen die beiden neuen Kiirper: 2 K a O ,  
Pz 05.4 Mo 03,8 Hs 0 (rnikrokrystallinisch) und 2 KaO, P2 O.,, 5 kfooa, 
6 Hz 0 (btischelfiirmig sngeordnete, seideglanzende Prismen). LetztPre 
Verbindung, sowie die beiden oben erwahnten und schoo friiher be- 
kannten Kiirper entstehen au&, wenn man 2*/2 Mol. Mo Oj in die 

Bervehte 1 I). ehem. Gesellsohaft. Jahrg:. XXVI. r511 
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siedende Liisung von 1 Mol. K 3 P 0 4  eintriigt. Erhiiht man den 
Zusatz von Molybdansiiure, so entstehen, ebenso als wenn man auf 
1 Mol. K2 HPO4 mehr als 2 Mol. Moo3 anwendet, die gelbgefiirbten, 
molybdansaurereichen Verbindungen. Behandelt man die Verbindung 
3 K2 0, Pz Oj,5  Mo 0 3  mit Salpetersaure, so geht sie zunachst in  
5 K, 0 , 2  Pa 0 5 ,  10 Mo O3 und alsdann in 2 Ka 0, Pa 05, 5 Moo3 iiber, 
ein Vorgang, welcher durch Hinzufiigen von Basis wieder riickgangig 
gemacht werden kann; weiter aber als bis zu der letzteien Ver- 
bindung kann die Entziehung des Kalis nicht getrieben werden 
ohne tiefere Zersetzung des Molekiils. Daraus folgt, dass 2 Atome 
Kali im Molckiil der Verbindung anders gebunden sein miissen, als 
die anderen. Daraufhin werden fiir die Constitution der genannten 
drei Verbindungen Constitutionsformeln aufgestellt, hinsichtlich derer 
auf das Original verwiesen wird. Die Einwirkung der Molybdan- 
saure auf Natriumphosphate erfolgt ganz so,  wie diejenige auf Kali- 
phosphate. Die Verbindungen Na2 0, Pa Og,2  Mo O3 und 2 Na2 0, 
Pa 05,4 Mo 0 3  konnten freilich aus den Liisungen nieht isolirt er- 
halten werden, doch wurden 3 Na2 0, Pa 0 5 , 5  Mo 03, 14 Hz 0 und 
Kz 0, Naz 0, Pa 05,5 Mo O B , ~  H2 0 ganz so, wie die entspreehenden 
Kaliverbindungen erhalten. Fiigt man iiberschiissige Molybdansaure 
zu kochenden Natriumphosphatl6sungen, so farben auch diese sicb 
gelb unter Bildung sehr molybdffnsaurereicher Verbindungen. Sattigt 
man Na2 H P  04-losung mit Mo 0 3 ,  so werden auf 1 Mol. N a a H P 0 4  
6 Mol. Moo3 aufgenommen, und aus der Liisung krystallisirt 3 NaaO, 
Pa 05,18 Mo 03, 26 Hz 0 in gelben Rhornbogdern aus. Eine Liisung 
von 1 Mol. N a H 2 P 0 4  vermag noch mehr Molybdansaure, namlicb 
10 Mol. Mo 0 3  aufzunehmen ; es krystallisiren dann die Verbindungen 
5 Naa 0, Pz 05,48 Mo 0 3 ,  100 (bezw. 11 1)  Ha 0 rhombogdrisch und. 
3 Naa 0, P2 05, 18 Mo 03, 25 Ha 0 prismatisch aus. Daneben aber  
mussen auch angesichts des Verhaltnisses von Naa 0 : P2 0 5  ill. 

N a  Hz .PO1 die freien Phosphormolybdansauren entstehen, und diese 
scheiden sich in der That  in isomorpher Mischung rnit obigen Salzen 
z11Sammen aus, ahnlich wie Borowolframsaure mit ihrem Natriumsalz 
zusammenkrystallisirt. Nach den ganzen Ergebnissen der vorstehen- 
den Arbpit scheinen Verbindungen, welche in ihrpr Zusamrnenstltzung 
zwischen den Reiben mit 5 M o  0 3  und 1 8 M o  0 3  liegen, nicht zu 
existiren , wahrend bei den Arsrnmolybdaten auch die Verbindung 
Kz 0, As2 0 5 ,  6 Mo 0 3 ,  5 Hz 0 erhalten werden konnte. 

Notis ub8r das Netriumplatinoyanur , von T h. W i l m  
(Zeitschr. f .  anorgan Cheni. 4, 298 - 299). Natriumplatincyaniir, 
2 Na Cy . Pt Cyz + 3 H Z  0 ,  aus dem schwerlbslichen Kupferplatin- 
cyaniir durch Zersetzung mit reiner Natronlauge dargestellt, bildet 
nach 1- bis 2 maligem Umkrystallisiren gllnzende, farblose, luftbe- 
standige Nadeln und Siiulvn, w\.c.lche bei 121)- 1 2 5 0  wasscrfr ei wer- 

Foerster. 
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den. Vom Kaliumplatincyaniir unterscheidet sich das Natriumsalz 
durch das giinzliche Fehlen einer Fluorescenz seiner Oberflache und 
dadurch, dass es durch Chlor keine Veranderung erleidet unter den 
Bedingungen, unter welchen das Kaliumsalz leicht in die Verbindung 

Ueber ein neues Vorkornmen von pal lad iumhal t igem Gold 
im Kaukasus, von T h .  W i l m  (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4 ,  300 
bis 302). In der Nahe von Batum wurde in einem an Magneteisen 
reichen Schlich i n  kleiner Menge Gold gefunden, welches 8-9 pCt. 
Palladium bei fast vollkommener Abwesenheit irgeiid eines anderen 
Platinmetalles enthielt. Bpi dieser Gelegenheit weist der Verf. au f  
die schon wiederholt beobachtete Thatsache bin, dass Palladium, 
welches j a  im reinen Zustande hei wiederholtem Eindampfen mit 
Konigswasser vollkommen in P d  Clz iibergeht, bei Gegenwart von 
anderen Metallen, wie Gold und Platin, ganz oder zum griissten Theil, 
aiich bei mehrfachem Eindampfen mit Kiinigswasser, a h  P d  C b  ie 

B e m e r k u n g  iiber den r o t h e n  Phosphor, von W. M u t h m a n n  
(Zeitschr. f.  anorgan. Chem. 4. 303-304). Rot!ier Phosphor ist, wie 
R e t g e r s  (diese Berichte 26, Ref. 473) fand, krystallinisch. Er ist 
dies jedoch nieht unter allen Umstsnden, und es  giebt auch einen 
amorphen rotben Phosphor, welcher sich von dem krystallinischen 
durch seine schiin orangerothe Farbe  unterscheidet. Man erhalt beide 
Arten rothen Phosphors nehen einander, wenn man in einer Kohlen- 
saureatmosphare gewohnlichen Phosphor in einer aufreeht stehenden 
Glasriihre 24 Stunden auf 230O erhitzt. Alsdann setzt sicb am oberen 
Theile der Robre die amorphe Modi6cation als Sublimat an, wahreiid 
die unten verbleibenden (unreineren) Theile aus krystallinischerti, 
rothem Phosphor bestehen. An diese Thatsachen erinnert der Verf. 
nur, da  sie bereits vor langerer Zeit durch ein eingehenderes Stodiurn 
von T r o o s t  und H a u t e f e u i l l e  (Compt.  rend. 78, 748) klargelegt 

Ueber  quecks i lberha l t ige  Goldkrys ta l le ,  oon T h. w i 1 rn 
(Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4, 325-334). Lost man fein vertheiltes, 
durch Eisenvitriol gefallteu Gold in stark verdiinntem Natriumamal- 
gam auf, so entstehen, wenn man alsdann das tiberschiissige Arntll- 
gam durch Salpetersaure rollstiindig bcseitigt, quecksilberhaltige Gold- 
krystalle, welche oft mehrere Millimeter lange Nadeln und Prismen 
bilden. Dieselben enthielten wechselncle Mengen an Quecksilber, 9.67 
bis 11.4; pCt. Hg, wiihrend in einem niit halbfestem Natr iumamalga~~l  
hergestellten Praparate n u r  5.45 pCt. Hg vorhanden waren; beim Gliihen 
entweicbt aus den Krystallen alles Quecksilber. Wcnn man die Auf- 
losung von Gold in Natriurnamalgam mit Wasser in Heriihrung liisht, 

3 (2 K c y  . P t  Cya + 3 Hz 0). C1+ 2 Ha 0 iibergeht. Foerster. 

der Losung vorhanden bleibt. Foerster. 

sind. Foerater. 

[ 5 l * ]  
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so nimmt das Wasser, wahrend sich das Natrium darin auflost, eine 
tiefviolette Farbe an,  ohne jedoch sich irgendwie zu triiben. Beim 
Erwarmen oder auf Salzsaurezusatz scheidet diese Liisung, indem sie 
+ich entfarbt, ein sehr feines, schwarzes Pulver a b ,  welches allem 
ibsche in  nach aus reinem Golde besteht und nach dem Gliihen auch 
gttnz das A ussehen desselben besitzt. Diese schwarze Goldmodi- 
fiication lasst sich nicht mehr amalgamiren. Foerster. 

U e b e r  die Einwirkung anorganischer M e t a l l s l u r e n  auf or. 
ganisohe Sauren. I. Mitthei lung,  von A. R o s e n  h e i m  (Zeitschr. f. 
anorgan. Chern. 4, 35-2-373). Es ist bekannt, dass vielfach organische 
und anorganische SBuren i n  der Lasung sich hinsichtlich ihrer Eigen- 
schaften gegenseitig beeinflussen ; doch sind dergieichen Aenderungen 
i l l  den Eigenschaften einer Saure durch diejenige einer anderen bisher 
Ipdiglich vom physikalischen Standpunkte aus untersucht worden. 
Verf. hat es unternommen, der chemischen Seite der Frage naher zu 
treten, indem er  die Verbindungen zu isoliren sucht, deren Entstehong 
offenbar die Aenderungen i n  den Eigenschaften der Componenten be- 
dingt. Zunachst wurde d a s  V e r h a l t e n  d e r  O x a l s a u r e  u n d  i b r e r  
S a l z e  g e g e n  W o l f r a m s a u r e ,  M o l y b d a n s a u r e  o n d  V a n a d i n  - 
s a u r e  studirt. Wolframsaure wird durch eine wassrige Oxalsaure- 
16sung reichlich aufgenommen, doch blcibt dabei die Oxalsaure stets 
irn grossen Ueberschuss, und eine Verbindung beider entsteht nicht. 
In einer heissen LBsung von Kaliumoxalat lBst sich Wolframsaure 
auf ,  und aus der von anfangs ausfallendem Wolframsaurehydrat be- 
freiten Lijsiing krystallisiren weisse TLfelcben des Salzes K, 0, 
W 0 3 ,  Cz 0 3  + Hz 0. Da dassclbe zwar s a u w  reagirt, abt.r Vanadin- 
caure nicht reducirt (vergl. diese Berichte 2 5 ,  Ref. 8@3), wodurch an- 
dernfalls angezeigt wiire, dass die Wasserstoffatome der Carboxyl- 
grupperi nicht beide durch hletalle oder Radicale ersetzt waren: so 
ist das Salz neutral und a13 nacb der Formel KOOC. COO. WO2. OK 
+ H2 0 constituirt anzoseben. Es entsteht, indcm zunachst saures 
ICaliumoxalat und Raliumwolframat iu Liisung sich bilden, urn als- 
bald unter Wasseraustritt sich zu vereinigrn, also durch )Conden- 
sations: (vergl. C. F r i r d h e i m ,  diese Berich& 26, Ref. 148). Diis 
vntsprechende Natronsalz (+ 3 HzO) urid A ntmoniumsalz wurden eben- 
i'alls erhalten; sie unterscheiden sich vom I<aliumsalz durch ihre er- 
Iiehlich grossere Loslichkeit. Auch auf saure Oxalate wirkt Wo1- 
framsaure ein, indem sie ibnen Basis entzieht uud Hiwolframat bildet, 
welches sich jedoch mit dern Oxalat nicht condensirt, sondern in 
Miscbung mit diesem auskrystallisirt. Entsprechend ihrer geringeren 
Starke vereinigt sich Molybdanslure leicht mit freier Oxal sarire zu 
tler von P B c h a r d  dargescellten Verbindung Cz Ha 0 4 ,  Mo 0 3  + '2 H 2 0 ;  

tfieselbe reducirt Vauadinsaure nicht, es kommt ihr also die Con- 
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coo 
coo stitution * >Mo 0 2  + 3 H20 zu. Sattigt man die heisse, wassrige 

Liisung von Ammoniumoxalat rnit Molybdansaure, so scheiden sich 
beim Erkalten schwer lijsliche Krystallkrusten von der Zusammen- 
setzung (NH4)2 0 , 2  Mo 0 3 ,  C2 O3 neben leichter lijslichen Nadeln der 
Verbindung (N H& 0, Mo 03, Ca O3 + Hz 0 ab. Nach ahnlichen 
Ueberlegongen, wie es die obigen waren, ist die Constitution des 

C O O .  MO 0 2 . 0  N H4 

COO NHI 
letzteren Korpers: * + Ha 0 und die des er- 

COO. M 0 0 2 . 0 N H 4  
COO . MOO2 . ONHI ' steren: * Sattigt man Kaliumoxalatliisung mit 

Molybdansaure, so erhalt man grosse Mengen Kaliumtrimolybdat und 
nur eine geringe Ausbeute an der in gliinzenden Prismen krystulli- 
sirenden Verbindung Ka 0, Mo 03, C2 O3 + Hz 0. Dieselbe lasst sich 
jedoch ebenso wie der Korper I<2 0, 2 Mo 03, C t  O3 leicht durch Ver- 
einigung von Oxalsaure mit den Losungen der geeigneten Molybdate 
synthetisch gewinnen. Von entsprechenden Natriumverbindungen 
wurde nur das  Salz Na2 0, ( N H &  0, 2 Mo 0 2 , 2  Ca 0 3  + 4 Ha 0 aus 
1 Mol. saurem Ammoniumoxalat und 1 Mol. einer Schmelze von Na- 
triumdimolybdat in grossen Prismen gewonnen. Auch die sauren 
Oxalate geben mit Molybdansaure wohlcharakterisirte Verbindungen; 
so wurden die Salze ( N H &  0 , 2  Mo 03, 2 C2 O3 + 3 H2 0 und K2 0, 
4 Mo 0 3 ,  2 Cz 0 3  + 3 H2 0 in prismatischen Krystallen erhalten. Da 
sie Vanadinsaure nicht reduciren, kommt ihnen die Constitution 
R O  0 C . C 0  0 . Mo 0 2  . 0 H + HzO zu. Wahrend Vanadinsaure durch 
Oxalsaure oder saure Oxalate sofort reducirt wird, 16st sie sich, als 
Hydrat oder nach vorsichtiger Rostung als Anhydrid angewandt, in 
den Losungen neutraler Oxalate rnit tiefgelber Farbe. Bus diesen 
krystallisiren nrben sauren Vanadaten, gelbe lange Prismen der Oxalo- 
vanadate, von denen die Salze 3 (NH4)2 0, V2 0 5 , 4  C2 0 3  + 4 H2 0, 
3 K2 0, Vz 05,4 C2 O3 + 6 H2 0 und 3 Na2 0, b-2 05, 4 C2 O3 + 6 HsO 
dargestellt wurden. Dieselben werden als Condensationsproducte von 
der Constitution (R0)z V2 0 2  . ( 0  0 C . C 0 0 R)4 + x H2 0 aufgefasst. 
In allen vorbeschriebenen Verbindungen spielt die anorganischr S&ure 
ganz oder nach theilweiser Sattigung mit Alkali die Rolle einer Basis. 
Daher geben mit den besprochenen anorganischeu Sauren nur starke 
organische Sauren ahnliche Reactionen wie Oxalsaure; in  dieser 
Richtung treten besonders die a-Oxysauren hervor. Foerster. 

U e b e r  die Einwirkung von Ammoniakgas auf Molybdiinyl- 
ohlorid, von E. F. S m i t h und V. L e n  h e r  (Zeitsohr. f. anorgan. Chem. 
4, 374-380). Molybdanylchlorid , Mo02C12, reagirt schon bei ge- 
w6hnlicher Temperatur sehr heftig rnit trockenem Ammoniakgas. Es 
entsteht, indem Salmiak- und Waeserdampfe entweichen, ein schwarzes 
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Product, welches metallisches Molybdan enthalt; zur  Entfernung des 
Salmiaks bedarf es dabei betrachtlicher Erwarmung. Steigert man 
dieselbe bis zur Rothgluth, so andert sich damit der Charakter des  
Reactionsproductes nicht wesentlich. Dasselbe enthielt ausser Wolfram 
stets Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff, doch war die Zusammen- 
setzung d e r  erhaltenen Praparate keineswegs die des erwarteteo Mo- 

Einwirkung von Ammoniakgas  auf Wolf ramylchlor id ,  von 
E. F. S m i t h  und O w e n  L. S h i n n  (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4, 381 
bis 383). Wolframylchlorid, W Oa c lz ,  wird zum Unterschiede von 
Molybdanylchlorid (vergl. das vorhergehende Referat) durch trocknes 
Ammoniakgas bei gewiihnlicher Temperatur nicht angegriffen, sondern 
erst beim Erwarmen. Das dabei entstehende Reactionsproduct hat  
die gleiche Natur, wie die aus Molybdanylchlorid erhaltenen Praparate; 
es ist von schwarzer Farbe und enthalt metallisches Wolfram. 

ly  bdanylamids. Foerster 

Foerster. 

Die Subl imat ionsproducte  des Arsens, von J. W. R e t g e r s  
(Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4, 403-439). Nach eingehender kritischer 
Besprechung der bisherigen Angaben ti ber die verschiedenen Modifi- 
cationen des Arsens kommt der Verf. zu dem Schluss, dass wir eine 
sichere Kenntniss Cber das silberweisse, hexagonale Qrsen, nicht aber 
iiber ein amorphes Arsen besitzen; das bisher vielfach fur amorph 
gehaltene Arsen, welches bei dessen Sublimation am weitesten a b  von 
der Erhitzungsstelle als schwarzer Spiegel sich ansetzt, ist nach den 
Beobachtungen des Verf. krystallinisch, vielleicht regular. Dasselbe 
ist selbst in feinster Vertheilung rein schwarz und undurchsichtig und 
unterscheidet sich dadurch von derjenigen Modification des Arsens, 
welche sich bei Zersetzuug von Arsenwasserstoff im M a r  sh'schen 
Apparat als Arsenspiegel absetzt, und welche die Arsenflecken bildet. 
n iese  Niederschlage sind in  dunnen Schichten braun und durchsichtig 
und sind ferner dadurch vor dem schwarzen Arsen ausgezeichnet, 
dass sie in Jodmethylen, Xylol und concentrirter Kalilauge in der 
Hitze liislich sind, wahrend dieses darin unlijslich ist; ausserdem er- 
folgt die Reduction vnn SilberlBsungen erheblich langsamer durch das 
schwarze Arsen als durch die Substanz der Arsenflecken. Hinsicht- 
licb der Natur der letzteren ist der Verf. zu der Ansicht gelangt, dass 
sie gar kein reines Arsen sind, sondern fester Arsenwasserstoff, ASH, 
welcher sich alsdann aus dem gasfijrmigeu Arsenwasserstoff nach der 
Gleichung AsH3 = As 13 + Hz bilden wurde. Dieser Anschauung 
gegeniiber muss jedoch bemerkt wcrden, dass sie wohl im Wider- 
spruch steht zu der Thatsache, welche v a n ' t  H o f f  auch bei 3100 
messend verfolgt hat, dass namlich beim Zerfall von Arsenwasserstoff 
eine Druckvermehrung eintritt, wie sie die Zersetzungsgleichung  ASH^ 
= As + H3 verlangt (vergl. N e r n s t ,  Theoretische Chemie, S .  446). 
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Was die Existenz weiterer Modificationen des Arsens anbelangt , so 
konnte Verf. das  gelbe At-sen von B e t t e n d o r f f  nicht erhalten; aicher 
bekannt sind nach ihm n u r  die beiden einganga erwiihnten krystallini- 
schen Modificationen des Arsens, zu welchen vielleicht noch eine dritte, 
wahrscheinlich monokline Modi6cation hinzukonimt, in welcher sich 
das  &sen als Areenolamprit gelegentlich in der Natur vorfindet. 

Foerster. 

Z u r  Bes t immung der A t o m g e w i c h t e  von N i c k e l  und Kobalt, 
von C 1. W i n  k 1 e r (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4, 4 2 - 4 6 4 ) .  Der Verf. 
hat  seine vor Iiurzem ausgefiihrte Atonigewichtsltestimmung des Ko- 
balta (diese Berichte 26, Ref. 477)  dadurch controlirt, dass er das  
elektrolytisch abgeschiedene Kobalt sich mit ganz neutralem, schwefel- 
saurem Silber umsetzen liess und das abgeschiedene Silber wog. 
Dasselbe erwies sich bis auf  Spuren frei von Kobalt, so .dass diese 
Bestimmung durchaus einwandfrei iat; sie hat  dss  friiher erhaltene 

Z u r  Geschichte der c o m p l e x e n  Sauren w erden von F. K e h r -  
m a n n  (Zeitscfir. f. anorgan Ghem. 4, 465-4GG) einige polemische Be- 

Ueber die Herstellung von Chlor  unA Natronhydrat auf 
e lek t ro ly t i schem Wege, von c. H a u s s e r m n n n  (Zeilschr. f. angew. 
Chein. 1893, 392-394). Der Verf. bespricht die in jiingster Zeit in  
Bezug auf die technische Ausfiihrung der Elektrolyse von Kochsalz 
gemachten Vorschliige und stiitzt sich dabei besonders auf eine Arbeit 
von C r o s s  und B e v a n  (diese BerieAte 26, Ref. 570; Journ. SOC. Chena. 
Ind. 1892, 963). Ale Material fur haltbare Zellwandungen wird, wie 
er glaubt, die neuerdings von P u k a l l  (diese Berichte 26,  1159) be- 
sctiriebene hart gebrannte Tbonmasse von hervorragender Wichtigkeit 
werden. Aus Allem geht hervor, dass das Problem der elektrolytischen 
Gewinnung von Natronhydrat und Chlor aus IFochsalz im Grossen 
und Ganzen als gelost bezeichnet werden kann; zuerst ist dasselbe 
in grossem Maassstab von der chemischeu Fabrik Griesheim ange- 

D i e  S i e d e p u n k t e  von SalzlGsungen,  von H. D. R i c h m o n d  
(Analyst 18 (1893), 142). Der Verf. hat die Siedepunkte einer An- 
zahi von Kochsalz16sungen bestimmt, deren Concentration w n  7.6 pct .  
N a C l  bis zur Sattigung anstieg. Mit grossem Befremden liest man, 
dass  der Verf. glaubt, eine directe Bezizhung zwischen dem Siede- 
punkt und dem molecularen Gehalt der untersoctten Losungen ent- 
deckt zu haben und verspricht, falls es seine Zrit erlaubt, auch bei 
a n d e r m  Salzlosungen auf eine etwa vorhandene ahnliche Gesetzmassig- 

U e b e r  die E i g e n s c h a f t e n  von Wasserstoffsuperoxydlosungen, 
von H. P. T a l b o t  und H. R,  M o o d y  (TechnoZogy Quarterly, Vol. V 

Resultat vollkomnien bestatigt. F o  trster. 

merkungen gegen F r i e d h e i m  gemacht. Foerster. 

wandt worden. Foerster. 

keit fahnden zu wollen. Foeister. 
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(1 89-2), 123 - 135). Die Wasserstoffsuperoxydliieung des Handels, 
welche Schwefelsiinre, Phosphorsaore, Kieselfluorwasserstoffsaure, 
Baryum, Calcium, Aluminium und Magnesium in oft nicht unbetracht- 
licher Menge enthalten kann, reinigt man vortheilhaft dadurch , dass 
man sie zunachst mit 10procent. Alkohol und alsdann mit Baryum- 
bydrat bis zur deutlich alkalischen Reaction versetzt. Man filtrirt 
rasch, fallt das lberschiissige Baryum durch Schwefelsaure und filtrirt 
aufs Neue; nunmehr sind nur noch sehr wenige feuerbestandige Ver- 
unreinigungen im Wasserstoffsuperoxyd vorhanden. Zweckmassig con- 
centrirt man diese Liisung durch Destillation unter einem auf  30 bis 
40 m m  verminderten Druck; man grlangt so, wie auch schon H a n r i o  t 
gefunden hat, zu ziemlich concentrirten Liisungen, welche auch, wenn 
sie einen Zusatz mehrerer Procente Saure enthalten, ziemlich haltbar 
sind. So verlor eine Losnng, welche das 180fache ihres Volumena 
an disponiblem Sauerstoff eMhielt, hei 00 und bei Gegenwart van 
3.7 pCt. HzSOl in 37 Tagen 25.6 pCt. ihres Wasserstoffsuperoxyds. 
Dasselbe geht bei der Destillation auch ztim kleinen Theil in das 
Destillat mit uber, hierin hat man, falls in der urspriinglichen Liivung 
kein Kieselfluorwasserstoff war, eine Method?, um zii einer sehr reinen, 
freilich stark verdiinnten Wasserstoffsuperoxydl~sung zu gelangen. 

Foerster 

Zur Theorie der Losungen, vou B. P a w l e w s k i  ( A m .  der 
Akad. d. Wissensch. in Krakau 1893, 180- 182). Aus  der Theorie 
der Gefrierpunktserniedrigung von Losungen Iasst sich ableiten, dass 
zwei Rorper, welche cheniisch auf einander nicht wirken, ein Gemisch 
geben, welches niedriger schmilzt als jeder der Bestandtheile. Wenn 
der Scbmelzpunkt eines solchen Grmisches unter der gewiibnlichen 
Temperatur liegt, so werden, wenn die beiden Theile des Gemisches 
vorher bei dieser Temperatur fest waren, sie bei ibrer Beruhrung 
sich verfliissigen. Solche Gemische sind Campher (Menthol oder 
Benzophenon) und Chloralhydrat, Campher (Menthol oder Henzophenon) 
und Chloressigsaure. Menthol und Borneol, Borueol (Benzophenon) 
und Thymol, Benzophenon und p-Tolaidin, Borneol und Chloressig- 

Ueber eine losliche, . colloidale Modification des Barryum- 
sulfats, von G. B u c h n e r  (Chern.-Ztg. 1 7 ,  878). A1s Verf. eine 
40procent. Baryumacetatl6sung und eine 60procent. Aluminiiinisulfat- 
lijsu~g in solcher Menge zusammeribrachte, dqss zwischen ihnen eine 
glatte Umsetzung eintreten konnte, erhielt e r  den Niederschlag von 
Baryumsulfat nicht, sondern es entstand eine kleisterartige, durch- 
sichtige Fliissigkeit , welche erst arif Wasserzusatz Barynmsulfat ab- 
schied. Brachte man die ursprijngliche, dickliche Flijssigkeit auf eio 
Filter, so konnte im Filtrat durch Wasserzusatz schwefelsaurer Baryt  
gefallt werden; der Riickatand auf dem Filter wurde nach einigern 

saure, Diphenylmethan und Naphtalin. Foerster. 
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Stehen milchweiss. Verf. whliwst ails seinen Heobachtungen, dass iN 
d w  anfanglichen Vliissigkcit cine colloidale Modification von Baryuin- 

Z u r  Fabrication von Seuerstoff  &us C a l c i u m p l u m b a t ,  von 
G. K a s s n e r  (Chem -2tg. i'7, 1242). Die Darstellung von Sauerstoff 
ails bleisaurem Kalk (diese Berichte 23, Ref. 192) kann entweder da- 
durch geschehen, dass man die Verbindung durch starke Hitze zersetzt, 
oder dadurch, dass man den bleisauren Kalk bei Gegenwart V ~ U  

wenig Feuchtigkeit unter 1 OOo zungchst mit KohlensZlure sattigt und 
alsdann ails dem dadurch entstehenden Gemiscti von Bleisuperoxyd 
unu kohlensaurem Kalk bei Rotbglutli im Strorn von Wasserdampf 
Sauerstoff in Preiheit setzt. Hierzu ist keine ,PO hohe Hitze erforder- 
lich, wie i m  ersten Pa l l ,  und man kann bei niaqsiger Steigerung der 
Temperatur noch Kohlensaure als Nebenprodoct gewinnen. In beidell 
Fallen dienen die aus Bleioxyd und Iiaik bestebenden Rickstande 
zur Regeneration des bleisauren Ealks, welche durch Einblasen von 

U e b e r  einige Doppelsa lze  von Bleitetrachlorid, von H. L. 
We119 (Zeitschr. f. anorgun. Chem. 4,335-340; Amer. Journ. of Science 
46,  180- 186). Unabhiingig oon anderen, denselben Gegenstand 
gldchzeitig bearbeitenden Farschern (Classen uiid Z a h o r s k y ,  diese 
Berichte 26, Ref. 478; F r i e d r i c h ,  ebenda 2 6 ,  1434) ist der Verf. 
daru gelangt, eioige Doppelsalze des Kleitetrac hlorids darzustellen, 
ohne jedoch dieses selbst zu gewinnen 13s werden die Salze 
(NH4)21)bClb, Kt PbCls ,  RbzPbCI, ond CszPb CI6 beschrieben; die- 
selben krystallisiren wasserfrei in gelben Octadern  , gehiiren also 
nach Zusarnmensetzung und Eigenschaften i n  die Reihe des Kaliurn- 

platinchlorids und der Doppelfluoride vom Typuq RaR FIG. Zu ihrer  
Daratellung wurde sehr einfach verfahren, indem Chlor in eine 
wassrige oder salzsaure Losung von Rleichlorid und dem betreffenden 
Alkalichlorid eiugeleitet wurde, wobei es  nu r  f6r die Gewinnung des  
Ammonium- und des Kaliumsalzes nothig war, bei O O  zu arbeiten. Die 
Abscheidung der Salze aus ibrer Lovuog erfolgte auf Grund der That- 
sache, dass durch Anwesenheit von tiberschissigem Alkalichlorid oder 
Salzsaure oder Bleichlorid in der Lovung ihre Loslichkeit (das Ea- 
liumsalz rnacht eine Ausnahnie) stark vermindert wird; das Casium- 
salz ist unter diesen Umstanden fast unlbslich. Durch Wasser, wie 
durch Gberschussige, kochende Salzsaure werden alle vier genannten 
Salde zersetzt, das Casiumsalz am schwersten An der Liift sind sie 
durchaus bestlndig, beirn Erhitzen auf weit i h r  1000 verlieren sie 

strlfht voigelegen hat. Foerster 

Luft leicht bewerkstelligt wird. Foerster 

I IV 

Chlor und werden weiss. Faenter 

Ueber einige e igenthhml iche  Halogenverb indungen von Ka- 
lium und Blei, vou H. L. W e l l s  (Zeitachr. f. anorgan. Chem. 4, 346 
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bis 351; Arner. Journ. of Science 46, 190-195). Lasst man eine 
Liisung von wechwlndeo Mengen von Jodblei und J o d  in iiber- 
schiissiger gesattigter Jodkaliurnlijsung bei gewiihnlicher Temperatur 
eindunsten , so erscheinen neben Jodkaliumkrystallen glanzende, 
schwarze, tetragonale Prismen eines luftbestandigen , aber durch 
Wasser oder Alkohol leicht zersetzlichen Salzes, dessen Zusammen- 
setzung wahrscheinlich der  Formel K3 Pbz 58 . 4 H 9 0  entspricht; es 
konnte noch nicbt frei von beigemengtem Jodkalium erhalten werden. 
I n  grijsserer Reinheit gelingt es, das entsprechende Bromid K3 Pbz Brs . 
4Hz0 darzustellen, welches nicht mehr luftbestandig ist uiid nur in 
einer Atmosphare von Bromdampf haltbar ist; dasselbe bildet braune 
Prismen und ist mit dem Jodid isomorph. Beide Salze krystallisiren 
zusammen und bilden auffallender Weise gelegentlich hellrothe Misch- 
krystalle. Da in diesen stets bei wechselndem Verhaltniss von Rromid 
und Jodid die Atomzahlen von K :  P b :  (BrJ) sich wie 3 :  2 :  8 ver- 
halten, so ergiebt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass Rromid 
und Jodid entsprrcbende Zusammensetzung haben. Beide Salze 
haben unter den bisher bekannten Doppelhalogenideu kein Analogon. 

Beitrage zur Cherekter i s i rung  des P o r t l a n d a e m e n t e s ,  von 
R. u n d  W. F r e s c n i u s  (Zeitschr. f. anaZyt. Chem. 32, 433-445). 
In  der vorliegendeii Arbeit, deren Einzelheitrn eine Wiedergabe in 
kurzem Auszuge nic tit gestatten, werdell an der Hand zahlreicher Be- 
stimmungen an rich1 ig bergestellten Cernenten diejenigen Cfrenzwerthe 
des specifischen Gewichts  irn gpgliihten und ungegluhten Zustande, des 
Gluhvrrlustes, der .\lk:iliabgabe an Wasser, der reducirenden Wirkung 
auf Permanganat u i id  des Magnesiagehaltes festgestellt, welche von 
einein als normal 21: bezeiclinenden Portlandcenient nicht iiberxhritteii 

Foeister. 

werden diirfen. F'oerster. 

Z u r  Kenntniss des F l r b e v o r g a n g e s ,  oon G.  S p o h n  (Dinglers 
PoZ,yt. Journ. 287, 210-212.) Die Theorie der Fiirberei beschreibt 
die Aufnabme des Farbstoffes von der Faser entweder RIS einen 
mechanischen Vorgaog, als Bblagernng des Farbstoffes in oder auf 
der Faser ohne chemisctie Veriinderung der beiden (auch W i t t s  
Losungstheorie bedeutet nichts anderes), oder als chemische Verbin- 
dung der Fasersubstanz rnit der fiirbenden. Verf. hat einige Fiille 
der Baumwollefarherei untersucht. Erzeugt man Bleichromat auf der 
Faser, so zeigt das Mikrosltop die Bleichromatkrystalle rein mecha- 
nisch auf der Faser befestigt; denn selbst die starkste Vergrosserung 
lamt keine Verandcrung der an der Faser  liegenden Krystallfliichen 
(etwa nach Art d ~ s  Abschmelzungsprocesses oder in Bezug auf 
Farbe)  beobachten. Grosse u i r d  Form der Krystalle war dieselbe, 
gleichgilrig, ob sie mit der Faser  in Verbindung waren oder n i c k  
Aucli Asbest Iasst sich naf gleiche Weise farben, doch haften auf ihm 
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nur kleinere Krystalle, wahrend die grossen zwischen den Fasern lose 
eingestreut erscheinen. Fiir die chemische Theorie werden vorzugs- 
weise jene Falle herangezogen, bei welchen die Farbung homogen er- 
acheint, weil die einzelnen Farbstoffpartikelchen optisch nicht unter- 
schieden werden kijnnen. Alizarin wird bekanntlich von ungebeizter 
Baumwolle nicht aufgenommen ; rnit Thonerde gebeizte Baumwolle 
wird schijn roth gefarbt, wahrend gefalltes Alizarin gelbbraun ist. 
Trotzdem muss auch diese Farbung als rein mechanische betrachtet 
werden, weil reine Thonerde rnit Alizarin dieselbe rothe Farbe  an- 
nimmt, wie mit Thonerde gebeizte Baumwolle und weil rnit Thonerde 
impriignirter Asbest durch Alizarin ebenso roth gefarbt wird. Daa 
Alizarin wirkt lediglich auf die in der Faser  aufgespeicherte Beize 
und die Faser  ist nur der Farbstofftrager, welcher mit dem durch die 
Einwirkung des Alizarins auf  die Beize erzeugten, farbigen Nieder- 
schlage mechanisch verbunden ist. Es finden chemische Processe 
zwischen Beize und Farbstoff i n  der Faser statt, die Substanz der  
Faser  jedoch betheiligt sich an denselben nicht. Schertel. 

E i n w i r k u n g  d e r  Warme a u f  das Z i n k p e r m a n g a n a t  , von 
T. K l o b b  (Bull. SOC. chi?%. [3] 9, 105-109). Zinkpermanganat, im 
Vacuum neben Phosphorsaureanhydrid zur Rrystallisation gebracht, 
bildet violetschwarze, lange Nadeln, welehe 6 Mol. Rryst,allwasser 
enthalten, von welchen 5 Mol. bei 1000 unter theilweiser Zersetzung 
deu Salzes entweichen. Wenig fiber loo0 beginnt das Salz Sauerstoff 
zu entwickeln, bei 130-1400 ist diese Entbindnng sehr lebhaft. Wird 
das Salz rasch erhitzt, so stijsst es rothe Dampfe von Mangantrioxyd 
aus. Um dieses aufzufangen wurde das Zinksalz mit geschmolzener 
und gepulverter Borsaure vermischt und in Portionen von 1-2 g in 
horizontalen Rohren erhitzt. Mit Hiilfe einer P u m p e  wurden die 
Dampfe durch concentrirte, rnit etwas Oleum versetzter Schwefelsaure 
gesaugt, welche die Wartserdampfe. aber nur Spuren der Mangan- 
verbindung aufnimmt and zuletzt d n s  Mangantrioxyd in rnit Porcellan- 
stiicken gefiillten Glasrohren aufgcsammelt. Es bildet eine kermes- 
rothe Masse, welche im zugeschmolzenen Rohre beliebig lance sich 
halt. In dem rothen Dampfe scheint das Trioxyd nicht als Gas, 
sondern als feinster Staub enthalten zu sein. Die mit ungenugenden 
Mengen ausgefubrte Analyse ergab Uelrereinstimrniirig rnit dem von 
F r a n k e  beschriebenen Oxyde (diese Berichte 20, Ref. 537). Das von 
demselben beobachtete Mangantetroxyd kounte ebensowenig wie von 
T h o r p e  und H a m b l y  (diese Berichte 21, Ref. 344) aufgefunden werden. 

Ueber die T e t r a c h r o m a t e  von Ealium und Ammonium,  von 
G. W y r o u b o f f  (Bull. SOC. chim. [3] 9, 156). Verf. weist darauf hin, 
dass das von G. C. S c h m i d t  (diese BeTichte 25,  2917) beschriebene 

Schertel. 
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tetracliromsaurc Kalium von ihni bereits im Jahre 1581 (diese Be- 
fichte 14, 672) mit Angabe der Erystallforrn beschrieben worden sei- 

Ueber dss dem Atakrsmite entsprechende Kupferoxybromid ,  
von J. D u p o n t  und H. J a n s e n  (Bull. SOC. chim. [3] 9, 193). Er- 
hitzt man eine verdiinnte, wassrige Losung von Kupferbromid im ge- 
schlossenen Rohre auf 225O, so erhalt man kleine Mengen griiner, 
ziemlich grosser Rrystalle von Kupferoxybromid Cur Bra O1Hs. Die- 
selben biiden rhombische Tafeh Tom spec. Gew. 4.39. Aus Kupfer- 
chloridlosuogen erhalt man auf gleiche Weise AtakamitkrystLllchen. 
Das Oxybromid verliert bis 9000 zwei Drittel seines Wassergehaltes, 
steigert man die Temperatur, so beobachtet man erst bei 2500 weiteres 
Entweichen von Wasser. Die Verf. stellen deshalb die Constitutions- 
formel Br . Cu . 0 .  Cu . OH + Ha0 auf in Uebereinstimmung mit der  
Beobachtung B e r t h  e l o  ts ,  dass dem thermischen Verhalten nach ein 
Theil des Wassergehaltes nicht einfaches Krystallwasser sein konne, 

Ueber die naturlichen M a n g a n o x y d e  (2. Abhandlung), Pol i -  
mite und Pyrolusite, von A. G o r g e u  (Bull. SOC. chim. [R] 9, 496 
bis 502; vergl. diese Berichte 23, 322). Genaue Analysen des Poli- 
anit von P l a t t e n  und der Pyrolusite von P l a t t e n ,  G i e s s e n ,  Hor- 
h a u s e n ,  I l m e n a u ,  Volo uod Adrianopel werden gegeben. Das i n  
denselben enthaltene Oxyd des Mangans ist constant von der Zu- 
sammensetzung Mn 0 2 .  Alle untersuchten natiirlichen Hyperoxyde 
enthalten geringe Meogen Phosphorsaure (0.05-0.45 pCt.), welche 
durch verdiinnte Schwefelsaure oder kochende Salpetersaure nicht aus- 
gezogen werden kann und daher vermuthlich mit der mariganigen 

Ueber ein krys ta l l i s i r tes  basisches E u p f e r s e l e a i a t  und eine 
entsprechende K o b a l t v e r b i n d u n g ,  von B o g d a n  (Bull. SOC. chim, 
[3] 9, 384-386). Erhitzt man eine Liisiing von neutraleni Kupfer- 
seleniat irn geschlossenen Rohre auf 210-2500, so bilden sich smaragd- 
griiue, duichsichtige prismatische Krystlllchen des Salzes 3 Ca 0 . 2 S e 0 3 ,  
3 Hz 0. Dieselben verlieren ihr Wasser bei 250° und zersetzen sich 
gleichzeitig, indem Selen frei wird. Nach gleichem Verfahren wurde 
ein baRisches Kobaltsalz 4 Coo,3  Se03,  HzO in kleinen rothen, spies- 

U e b e r  ein O x y j o d i d  des Calciums, von T a s s i l l y  (Bull. SOC. 

d i m .  [3 ]  9, 629). Man erhitze eine Liisung von 20 g Jodcalcium in 
40 g Wasser, gebe nach und nach 1 g Aetzkalk hinzu, erhitze noch 
einige Augenblicke und lasse d a m  exkalten. M a n  erhalt laage Nadeln 

Ueber das scheinbare Diffusionsvermdgen gewisser Gase 
durch E a u t s c h u k m e m b r a n e n ,  von A. R e y c h l e r  (Bull. SOC. d i m .  

Schertel 

Schertel. 

Saure verbunden ist. Scheitel. 

sigen Krystallen dargestellt. Sche~tel  

der Verbindung CaJz . 3 CaO . 16 Hz 0. Schertel. 
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131 9, 404-409). Kautschuk verhalt sich gegen Schwefeldioxyd wie 
Campher. Eine dunne, 0.3 mm starke Rautschukplatte hat in etwa 
80 Minuten aus einer Atmosphare von reiner schwefliger Saure 7.3 pCt. 
seines Gewichtes d. i. das Vierundzwanzigfache seiues Volumens auf- 
genommen. Verf. fullte eiu 5 mni weites, etwa 75 cm langes, an 
einern Ende rnit einer diinnen Kautschukplatte verschlossencs Glasrohr 
mit Quecksilber, stellte es mit dern offenen Ende in einen Quecksilber- 
trog nnd lies3 reine schweflige Saure eiutreten, so dass das innere 
Quecksilbrrniveao rnit dem lusseren gleich stand. Nach etwa 4 Stunden 
war das Qoecksilber in der Rohre 624 mm hoch gestiegen. Rohlen- 
saure wandert weit langsamer durch eine Kautschukmembran. Die  
Erklarung dieser Erscheinung ist bereits gegeben. Vergl. F e h l i  n g s  

Ueber den Einfluse einiger organischer Losungsmi t te l  8uf 

das Rota t ionsvermogen,  van F r e u n d I e r (Bull. SOC. chiin. [3] 9, 
409 -413). Bei einer Untersuchung des Rotationsvermogens der 

Handwiirterbuch iiber Diffusion. Srhertel. 

R O ~ C .  CHOCOR’ 
R O ~ C . C H O C O R ”  

- 

worin R und R’ die Weinsaureeater vom Typus 

Radicale Methyi, Aethyl u. s. w. darstellen, wurden die Messungen 
eowobl rnit den fliissigen oder im Zustande der Ueberschmelzung be- 
6ndlichen Aethern, als auch rnit den Losungen derselhen in Aceton, 
absolutem und 94 procent. Alkohol, Benzol, Chloroform und Hohlen- 
stofftetrachlorid ausgefiihrt. Dabei ergab sich, dass die sauerstoff- 
freien unter den genannten Losungsmitteln den algebraischeu Werth 
des Rotatiousvermijgens betrlchtlich herabdriicken, wahrend die 6 a u w  
stoffhaltigen einen nahezu gleichen oder nur wenig schwacheren Werth 
gtLben. SO ergah Diacetylweinsaureiithylester (iiberschmolzen) als 
normale Rotation [.ID = + 5O; die etwa 5 procent. Lowtlg des- 
aelljen in 

Aceton abs. Alkohol 94 proc. 
Alkobol Chloroform Benzol Eohlenstoff- 

tetrachlorid 
- t O o 4 ’  +Oo20’ +1°20‘  -10°19’ -1OO53‘ -70449‘ 

Ganz entsprechend verhielten sich die vier anderen untersuchteri 
T‘t~rbirldungerr. Mit steigender Temperatur wachst der algebraischr 
Wrrtti des Rotationsvermogrns besonders in der Chloroformlosung 
(bri ‘LOo [ u ] ~  = - l o o  9‘, bei 240 = - 8” 37’ fur die obea genanntvn 
Ester), vielleicht in Fnlge der Dissociation molecularer Varbindangen. 
Das Rotationsvermogen der Lijsungen in Aceton nimmt mit wachseri- 
der Concentration larigsam ab , drr  algebraische Werth der Rotation 
der Liisuugrn in Chloroform wlichst rnit der Zunahnre der Cou- 

Schmelaen  der Titaneisenerze im H o c h o f e n ,  VOII  R n o  r t z e  r 
(Bull. SOC. chim. [3] 9, 456-465). ES wird berichtet iiber Versuctie 
voti R o  s si ,  Titaneisenerze ohne Beimischung anderer Eisenerze mit  

c ~ r i  tration. Sehertel 
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solohen Zuachliigen zu verschmelzen, dass die Titansaure bei miiglichst 
niederer Temperatur verschlackt wird. Man erhielt aus einer Be- 
schickung von 50 Erz, 21 Kalk und 50 Koke gut fliessende Schlacken 
mit 14-22 pCt. si02 und 35-40 pct .  T iOa,  15 pCt. Al2O3, Kalk 
und Magnesia als Rest. Das erschmolzene Roheisen enthielt 2.90 pCt. 

Raff inage des Rohwismuths, yon E n o r t z e r  (Bull. SUC. chirn. [3] 
9, 465-468). Bei M a t t h e y  in London wird die Raflination des 
Wismuths nur auf trocknem Wege ausgefuhrt. Die Edelmetalle, haupt- 
sachlich Gold, werden dem Wismuth wie dem Blei durch Zink ent- 
zogen. D e r  Zinkschaum, welcher alles Gold und Kupfer enthalt, 
wird mit Salpetersaure geltist, so dass ausser dem Golde noch etwas 
Wismuth als Oxyd irn Riickstande bleibt. Beim Schnielzen desselben 
mit etwas Borax scheidet Rich das Gold rein ab. Zur Abscheidung des 
Bleies beniitzt man den Umstand, dass Legirungen von Blei und 
Wismuth spater erstarren, als reines Wismuth. Durch eine Reihe von 
Kryetallisationen gelingt es, das Blei vollstandig zu entfernen. Einen 
Kupfergehalt entzieht man dem Wismuth, indem man es mit Schwefel- 
natrium auf eine den Schmelzpunkt des Metalles wenig iibersteigende 
Temperatur erhitzt. Arsenik wird durch Schmelzen des Wismuths in 
einern offenen Kessel weggeraucht. Man lasst die Temperatur gegen 
Ende bis 5000 steigen. Auf antimonhaltigem Wismuth bildet sich, 
wenn ee zur dunklen Rothglut erhitzt wird,  eine olige Haut, reich 
an Antimonoxyd. Von Zeit zu Zeit riihrt man mit einem nassen 
Holze um und entferot die gebildeten Krusten. Es gelingt, das  

Verwendung des Slauerstoffes in der Glss fabr ica t ion ,  von 
A. M. V i l l o n  (Bull. SOC. chirn. [3] 9 ,  632). In  England sol1 in die 
zahfliissige Masse ein Strom von reinem Sauerstoff von etwa 2 Atm. 
Pressung eingeleitet und drrdurch eine raschere Verbindung der Be- 
standtheile des Gemenges und ein besserer Flues erzielt werden. 
(Mit jedem indifferenten Gase wurde wohl das Gleiche erreicht 

Ueber die E n t s c h w e f l u n g  von Gusseisen, Stsbeisen und 
Stahl, von K n o r t z e r  (Bull. soo. cliirn. [3] 9 ,  633-649). Es wird 
bericbtet iiber die Versuche, welche S t e a d  Gber S a n i t e r s  Verfahren 
angestellt hat  und uber die Controverse zwischen S t e a d  und H i l g e n -  

U e b e r  die Uebersattigung von L o s u n g e n  des Ssuerstoffes  
in Wasser, von C. A. S e y l e r  (Chern. News 67, 87). Werden 
Wasserproben in nahezu gefiillten Flaschen versendet, so verursacht 
die Steigerung der Temperatur urn etwa 100 keine Vermindarung des 
Gchaltes a n  geliistem Sauerstaff. Die Gaslosung befindet sich im 

gebundenen Kohlenstoff und 0.07 pCt. Titanium. B~hertel. 

Antimon vollstandig zu entfernen. Schertel. 

werden. D. Ref.) Schertel. 

s t o c k .  Schertel. 
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Zustande der Uebersattigung und giebt den Ueberschuss an Sauerstoff 
erst ab,  wenn sie in halbvollem Gefasee heftig geschiittelt wird. 

Neues Verfahren d e r  Darstellung von Natrium- und Kalium- 
ferrocyanid, von H. N. W a r r e n  (Chem. News 68, 100). Schwefel- 
cyankalium oder -Natrium werden mit Zinkeisen (eine durch Ein- 
wirkung von Eisenchloriir auf Zink entstehende sprode Legirung mit 
15-20 pet.  Eisen) zur Rothglut erhitzt. Es bildet sich Schwefel- 
zink und das Ferrocyanid. Schertel. 

Ueber Eieennitrid, von G. T. F o w l e r  (Chem. News 68,  152). 
Die Arbeit fiihrte zur Bestiitigung der Versuche von S t a h l s c h m i d t  

Ueber das Vorkommen von Cyanstickstofftitan in Ferro- 
mangan, von F. W. Hogg  (Chem. News 68, 163). Aus dem kohlen- 
stoffhaltigen Riickstande, welcher bei der Zersetzung des Ferromangane 
mit Kupferchlorid oder verdiinnter Salpetersaure bleibt, konnen 
mikroskopische Erystallchen von Cyanstickstofftitan ausgewaschen 
werden. Dieselben sind nur l / l ~ ~ ~ o - l / l ~ o o  2011 lang, so dam, wenn im 
Kubikzoll ihr Gewicht 0.03 g betragt, ibre Zahl aof mindestens 360000 

Magnetische Eigenschaften des  fliissigen Sauerstoffes, von 
Prof. D e w a r  (Chem. News 67, 210-211). Das inagnetische Moment 
des tlussigen Sanerstoffes ist = 1000, wenn das dt,s Eieens = 1000000 
gesetzt wird. Fliissige atmospharische Laft wird von den Magnotpolen 
ebenso angezogen wie Sauerstoff; es findet keine Scheidung der Ge- 
mengtheile statt. Scheitel. 

Ueber die Volumeusammensetzung des Waseers, von A. 
S c o t t  (Chem. News 67, 243). Aus dern Volumwrhaltniss, in  welchein 
Wasserstoff und Sauerstoff sich zu Wasser verbinden, ist in  einw 
Reihe von 12 Versuchen, i n  welchen Sauarstoff aus Silberoxyd und 
Wasseretoff aus Palladiumwasserstoff angewandt wurde, der mittlere 
Werth 2.00245 0.00007 errnittelt worden. h u s  diesem und deio 
von Lord R a y l e i  gh  fiir das Vrrhiiltniss der Dic1:tigkeiten gefundenen 
Werthe 15.882 ergiebt sich als Atomgewicht dPs Sauerstoffes 15.862. 

Flammenspectra bei hohen Temperaturen, von W. N. H a r t -  
l ey  (Chem. News 67, 279). Die Elemente und Verbindungen wurden 
auf einer Kyanitunterlage einer Wassrrstoff'Aamme ausgesetzt, welche 
mit cornprimirtem Saue r s td  rerbrannt wurde. Linien- und Bander- 
spectren wurden erhalten. Alle nntersuchten Metalle mit Ausnahme 
des Platins erwiesen sich fliichtig, ganz besonders Mangan; selbst ein 
fiir rein gehaltenes Iridium hatte naeh etwa 2 Stunden merklichen 

Analytische Belege werden mitgetheilt. Schertel. 

(Pogg. Ann. 125, 37). Sohertel 

sich belauft. Die Rrystalle zeigen hohen Metallglanz. SoBertel. 

Schertel. 

Gewichtsoerlust erlitten. Schertel. 
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Die schwarse Modification des Antimontr isul t ides ,  von C. 
A. M i t c h e l l  (Chem. News 67, 291). Eine Losung von Antirnonoxyd 
i n  Salzsaure (2 Vol. saure  auf 1 Vol. Wasser) wird rnit Schwefel- 
wasserstoff gesattigt. Darauf wird die E’liiseigkeit rnit dern suspen- 
dirten Niederschlage zum Sieden erhitzt, wahrend ein Strom Kohlen- 
mure eingeleitet wird. Eiti Theil des Sulfides wird gelost, wahrend 

D i e  E i n w i r k u n g  von Sil ic ium a u f  G o l d ,  Silber, Platin und 
Quecksilber, von I 1  N. W a r r e n  (Chem. New8 67, 303). Metallisches 
Platin vereinigt sich in Rothglut rnit Silicium (Graphitrnodificatiori) 
mornentan zu einem sprrideri Regulns. Rascher noch findet die Ver- 
einigung von amorphem Siliciurn rnit Platinschwarz unter einer Decke 
von Fluorsiliciumkaliiini statt. Wird Gold oder Silber i n  feiner Ver- 
theilung rnit Fluorkieselkaliurn und metallischem Natrium erhitzt , so 
erhalt man in hohen Temperatoren wohl geschmolrene, spriide Massen. 
Quecksilber konnte nicht rnit Silicium vereinigt werden. 

Canfieldit,  ein n e u e s  Germaniumminera l  und die chemische  
Zusammense tsung dm Argyrodi tes ,  von S. L. P e n  fie1 d (Arneric. 
Journ. of Science [Y]  46, 107-113). Das Mineral ist dern Verf vnn 
Hrn. F. A. C a n f i e l d  aus Bolivia gebracht worden ohne nahere An- 
gabe des Fundortes Vor dern Liithrohr zeigte es das Verhalten des 
Argyrodites. Den Angaben T h .  R i c h t e r s  wird als charakteristisch 
noch hinzugefiigt, dass der Besctilag auf Kohle unter der Lupe ein 
eigenthiirnlich glattrs Aussehen babe, als ob er auf der Oberflache 
geschmolzen ware, und dass in der Nahe der Probe zahlreiche kleine, 
theils durchsicbtige, tbeils milchweisse Kiigelchen zu sehen sind, ge- 
mengt niit winzigrn Silberkugelchen. Weitere Versuche bestatigten 
die Anwesenheit des Germaniums. Das Mineral ist sehr gut kry- 
stallisirt (das von Freiberg nur wenig deutlich); ond zwar i n  den 
Formen des tesseralen Systems. Auf einigen Stufen befanden sich 
OctaEder von 7 mrn axialem Dorchmesser. Bei manchen waren die 
Ecken durch DodekaPderflachen abgesturnpft, andere zeigten Zwillings- 
Lildung a u f  den OctaEderA6chm. Das spec. Gew. wurde = 6.2657 
- ti.270 gefundeo. Die Analyse des Minerals ergab S = 17.04, 
U e  = 6.55, Ag = 76.05, Fc, Zn = 0.13, UnlGslicth = 0.29. Daraus 
brrechnet sich die Formel Age GeS6 = 4AgzS. GeSz Mit dieser 
stinimt auch W i n k l e r ’ s  Analyse des Frriberger Minerals iiberein. 
Trotz dieser Uebereinstininicing macht Verf. aus dem Mineral eirie 
neue Species, weil das undecitlich krystallisirte von Freiberg als 
monoklin beschrieben worden ist und weil es  das spec. Gew. 6.055 
- F.111 besit7t (nach des Verf. eigenrr Bestimrniing aber 6.162). 
Zu erwahnen ist noch, dass die beim Erhitzen des Germauiurnsulfids 
irri Wasserstofstrome entstehenden glanzenden Schiippchen von G e  S, 
welche unter den1 Mikro-kop in1 durchfJleiiden Lichte dunkelbraun 

clcr andere in die schwarze Modification iibergeht. Schertel 

Sehertel 
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erscheinen, stark pleochroisch sind , und die Richtung der  starksten 
Absorption rechtwiuklig zur llingsten Axe der Tafelri steht. 

Sehertel. 

Mackintoshit, ein neues Thorium- und Uraniummineral, 
von C. E. H i d d e n ,  mit Analysen YOU W. F. H i l d e b r a i i d  (Arneric. 
Journ of Science [ : 3 ]  46, 98-104). Ein Mineral, welches zu Thoro- 
gummit (vgl. diese Berichte 2 3 ,  Ref. 3 9 1 )  in naher genetischer Be- 
ziehung steht, wurde aut' derselben LagerstPtle (Llano County, Texas) 
and  eiugebettet theils in Thorogummit, thcils in  Cyrtolit aufgefunden. 
Dasselbe ist schwarz, spaltet nicht nach bestimmten Richtungen, hat  
die HPrte 5 5 und das spec. Gew. 5.438. Es krystallisirt tetragonal. 
Aus der Analyse llisst sich die Formel 3 SiOz, UOa, 3 ThOa,  3 H a 0  
zusammenstellen. Durch Oxydation des Uranoxyduls zu Uranoxyd 
and Aufnahme oon 3 Rlol. Wasser gcht ey i n  Thorogummit uber. 

Sctiertel 

Ueber Amidophosphors8ur6, von H. N. s t o k e s (Arneric. Chem. 
Journ. 15, 198-214). Die Schwierigkeit, AmidoorthophosphorPauren 
darzustellen, liegt zum Theile in der Unrniiglichkeit, die Zersetzung 
der aus der Einwirkung von Ammoniak auf Phosphorpentachlorid 
und Oxychlorid entvtehenden Producte mittels Wasser z u  regeln. 
Deshalb wurden die Aether der Phosphorsaure zum Ausgange ge- 
wahlt. D i p h e n y l a m i d o p h o s p h a t ,  P O .  N H s .  (0CsHS)a. l Mol. 
Phosphoroxychlorid und 2 Mol. Phenol werden in einer mit Riiek- 
Wusskuhler verbundenen Flasche zum Sieden erhitzt, bis keine Ent- 
bindung von Salzsaure mebr stattfindet. Obne zuvor das Diphenyl- 
phosphorylchlorid aus der Mischung abzuscheiden, verdiinnt man mit 
absalutem Allrohol und giebt unter Abkiihlung langsam alkoholisches 
Amrnoniak hinzu bis zur alkalisehen Reaction. Das Product wird 
mit rnehreren Volumen Wasser vrrmischt, wodurch Chlorammonium 
geliiet urid das krystnllinische hmidophospliat nnegeschieden wird, 
gemibcbt mit digen Amidophosphaten. Man saugt diese aiif dem 
Trichter a b ,  w&wht t i i i r  Wasser, trocknet anf einer poriisen Platte 
nnd krystnllisirt mrlirrnnls aus Alkohol oder Chloroform. Man erhalt 
ein Dritiel d r r  theorrtischen Ausbcute. Die Verbindung schmilzt bei 
1 4 8 0  uiid erstarrt als krystallinische Masse. Bei 180" beginnt Ent- 
wicklung ron Ammoniak, die bei 230O lebhaft wird und von einer 
Sublimation der unveranderten Sribstanz begleitet wird. - P h e n y l -  
x n i i d o p h o s p h o r s a u r e ,  P O .  NHa.  (OCgH5).  O H ,  konnte nicht in 
freiem Zustande erhalten werden. Wird das Bleisalz mit Schwefel- 
wasserstoff zerlegt und die Liisung im Vacuum iiber Sehwrfelsaure 
eingedampft, so entsteht das saure Ammoniaksalz der Phenylphosphor- 
saure, welches aus Wasser in langen Prismen, aus Alkohol in perl- 
glanzenden , rhombischen Tafeln krystallisirt, die bei 140- 145O mit 
Zersetzung schmelzen. Silbernitrat erzeugt eine Fallung r o n  Aachen, 

[ 5 2 ]  Ijenchte d. D. chem. Gesellschaft. dahrg XXVI. 
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auseinander strahlenden Prismen des neutralen, wasserfreien Silbw- 
salzes P o  . (OCgH5)(O Ag)z. - P h e n y l a m i d  o p  h o s p  h o r s a u  r e 5  
A m m o n i u m ,  P O  .NH2.  O C g H s .  ONHI,  wird durch Versrifuug des 
Dipheqdathers rnit wiissrigem Ammon erhalten. Das  in W;tssPr 
kchwer lodiche Silbersalz bildet Schiippchen oder lange , schmale 
Tafeln mit'Perlglanz. Das Baryum- unu das Bleisalz krystallisirrn 
i n  Schuppen. - A m i d o p h o s p h o r s a u r e ,  PO.  NH2. (0H)z. Alka- 
lien verseifen den Diphenylather, verwandeln ihn aber nur sehr lang- 
sam in Phosphat. Sauert man die abgekiihlte Lijsung in Kalilauge 
mit starker Essigsiiure an, so fallt Alkohol das saure Kaliumsalz, 
P 0 , N Hz . 0 I<. 0 H, i n  Gestalt sechsstrahliger, wasserfreier Sterne 
oder in RhomboPdern. In warmer wiissriger L8sung zersetzt es sich 
rasch. - D a s  s a u r e  N a t r i u m s a l z .  P O .  NH2.  O N a .  OH + l/aHzO, 
fallt als schwarzes, sandiges Pulver, welches bisweilen aus hexa- 
gonulen Tafeln odrr  Prismen ohne Pyramiden, biswrilrn aus 
Doppelpyramiden ohne Prismen besteht. Das neutrale Salz kry- 
stallisirt in Biischeln von Nadrln und wird durch Rohlensiiure i n  
$as saure Salz verwandelt. Das neutrale Salz ist ungemein ldslich 
i n  Wasser. - Eine grossr Anzalil saurer und neiitraler Salze der  
Aniidopbosphorsaure wurde dargestellt und untersncht. Dieselben 
gehen mit Wasser in der K d t e  langsam, beim Kochen besonders auf 
Zusatz einer S iure  sehr rasch in Orthophosphate iiber. Alle saurem 
Salze werden beim Gliihen zu Metaphosphaten, alle neutralen zu 
Pyrophosphaten. Davon niacht nur das neutrale Silbersalz, PO (NHa) 
(OAg)z, eine Ausnahme. Dasselbe verliert bei 180° die Hilfte d e s  
Stickstoffes als Ammooiak. Der braune Riiclcstand kann uber dem 
Geblase geschmolzen werden, wodurch wenig Sauerstoff frei und 
etwas Silber gebildet wird. Die gegliihte Masse bildet ein gelbes, in 
Ammoniak losliches Glas , vermuthlich das Silbersalz der Pyrimido- 
phosphorslure. - Erhitzt man das neutrale Silbersalz iiber der  
Lampe, ohne dass es langere Zeit auf 1800 erwarmt war, so treten 
andere Reactionen ein, deren Untersuchung im Gange ist. - D i e  
freie Amidophosphorsaure wird gewonnen, wenn man das  Bleisalz in  
wenig Eiswasser suspendirt und durch Schwefelwasserstoff zersetzt. 
Die Losung filtrirt man in das fiinffache Volum Alkohol, wodurch die 
Saure krystallinisch gefallt wird. Sie ist unlijslich in Alkohol, leicht 
loslich in Wasser und besitzt einen susslichen Geschmack. Sie fall6 
Silbw nur auf Zusatz von Ammoniak. An der Luft verandert sie sichl 
nur sehr langsam, wird teigig und giebt dann mit Silbernitrut eineir 
weissen Niederschlag. Sie reagirt niit den gebriuchlichen Indicatorem 
sauer; die sauren Alkalisalze reagiren neutral. Die Uebergange sind 
nicht scharf. Schertel. 

Die Hydrate des Manganosulfatea, von C. E. L i n e b a r g e r  
Von jedem der verschiedenen (Americ. Chem. Journ. 15, 225 - 248). 
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Hydrate des Manganosulfates wurde die Loslichkeit fiir eine Reihe 
von Temperaturen bestimmt. Bei den Hexa-, Penta-, Tetra- und 
Trihydraten beobachtet man eine rnit dem fallenden Wassergehalte 
abnehmende Loslichkeit. Die Loslichkeit des Monohydrates nimlnt 
rnit strigender Temperatur ab, iiber 1170 kanti nur noch das wasser- 
freie Salz bestehen, dessen Lijslichkeit gleichfalls rnit steigender 
Temperatur fallt, so dass es ungefahr bei 180° unliislich wiirde. 

Schertel. 

Ueber die E x i s t e n z  von Doppelsa lzen  in Losung, voa 
C. E. L i n e b a r g e r  (Americ. Chem. Journ. 15, 337-347.) Die Ver- 
suche wurdeo mit organischen Liisungsmitteln ond solchen Doppel- 
salzen angestellt, deren eine Componente in der Fliissigkeit SO grit 
wie unliislich war. Die Liisungen des loslichen Salzes wurden in 
constanter Temperatur in Beriihrung mit decn unliislichen gebracht. 
Hatte sich ein Doppelsalz in Losung gebildet, so mussten die gelosten 
Mengen i n  stochiometrischen Verhaltuissen stehen. Quecksilberchlorid 
und Chlornatrium vereinigrn sich in Aceton zu  der Verbindung 
Hg ClzNaCI, in Essigather zu (Hg C1& NaC1. Auch das entsprechende 
Lithiumsalz scheint in  Essigather existenzfahig zu sein, aber nieht 
das  Haliumquecksilberchlorid. Die Arbeit wird fortgesetzt. Sehertel. 

Dee M o l e c u l a r g e w i c h t  des Wassers tof fhyperoxydes  und 
Benzoylhyperoxydes, von W. R. O r n d o r f f  und J. W h i t e  (Amerie. 
Chem. Journ. [2] 44, 347- 356). Uebereinstimrnend rnit C a r r a r a  
(diese Berichte 25, Ref. 901) wurde das Moleculargewicht des Wasser- 
stoff hvperoxydes aus der Erniedrigung des Gefrierpunktes der wass- 
rigen Losung = 34 (H202) gefunden. Das Moleculargewicht des Ben- 
zoylhyperoxydes ergab sich aus der Gefrierpunktsdepression ungefahr 
gleich 2,442, der Molecularformel (CT HgO)a 0 2  entsprechend; zu dem 
gleichen Ergebnisse fiihrte fur Benzoylperoxyd die Bestimmung der 

Ueber dss Net r iumselz  der Ueberchromsaure, vou c. 
H a u s s e r m a n n  (Jouna. f. prakt. Chenb. 48, 70-72). Fiigt man zu in 
Wasser vertheiltem Chrombydroxyd bei etwa loo allmahlich Natrium- 
superoxyd, so lost sich das Chromhydroxyd unter heftiger Reaction 
auf und aus der decantirten, braunen Fliissigkeit scheiden sich bei 
langereni Stehen braunrothe, anscheinend monocline Krystalle von 
uberchromsaurem Natron aus, Naa Cr2 015 + 28 ( 9 )  Ha 0. Das Salz ist 
schwer Ioslich in kaltem Wasser und wird von heissem zersetzt; es 
giebt das  Krystallwasser uber Schwefelsaiire und beim Erwsrmen a b  ; 
bei 170° verpufft es lebhaft. Die Ueberlegungen beziiglich der Struc- 

Experimentelle Bei t rage  zur Kenntniss der Vorgange  bei 
der Verbrennung von K o h l e  in der L u f t ,  von R. E r n s t  (Journ. 

Siedepunkte soiner Losungen. SLhertel. 

tur des Ueberchromsaureanhydrids siehe im Original. Schotten. 

[ 52*! 
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f .  prakt. Chem. 48, 31-45). D e r  Verbrennungsprocess scheint fast 
allein von der Temperatur abhangig zu sein, wahrend die Dauer der  
Beriihrung der Luft mit der Kohle, wie sie durch die Lange der Kohle- 
schicht und durch die Geschwindigkeit des iibergeleiteten Luftstroms 
geregelt werdeii kann, ohne Belang sein diirfte. Der  Anfang der  
Bildnlt,n ron Kohlensaure liegt bei ungefahr 4000; bei dieser Tern- 
peratur entstehen aber auch scbon geringe Mengen Kohlenoxyd. 
Wiihrend die Bildung von Kohleneaure scbnell bis zu einem Maximum 
von YO pCt. in den Abgasen steigt bei einer Temperatur ron 7000, 
zeigen sich hei dieser Temperatur immer noch nur geringe Mengen 
von Kohlenoxyd (2.7 pCt.), wahrend der Sailerstoff vollstandig ver- 
hraucht wird. Oberhalb 7000 bildet sich allmahlich inimer mebr 
Kohlenoxyd und weniger Kohlensaure, bis bei 9950 nur noch Kohlen- 
oxyd (34-35 pCt.) auftritt, neben Stickstoff. Bei 10920 ist die Zu- 
sammensetzong des Gases noch dieselbe. Es ist nicht moglich, durch 
langsarnrs Ueberleiten der Luft oder durch eine lange Kohlenscbicht 
Iiei verhaltnissmassig niedriger Temperatur betrachtliche Mengen 
I<ohlenoxyd zu erhalten und andererseits folgt fur die Generatorgas- 
Iiereitung, dass eiire Temppratur van ungefiihr 10000 die unerwiinschte 
Jsildung von Kohlensaure fast ausschliesst. Dass bei der angegebeoen 
'I'rmprratur von etwa 1000" nicbt erst Kohlensbure gebildet und dann 
Y U  Kobleuoxyd reducirt wird, lasst sich daraus folgern, dass die Ab- 
gase frei ron Kuhleneiiure sind, wahrend beim Ueberleiteii von reiner 
liohlensiiure fiber Kohl? hei 8500 61 pet.,  bei 10620 noch '2.1 pCt. 
Kohlensiiure unzersetet durch das Rohr geheti. Eine rationelle 
I leizung rerlangt mithin, dass iiicht die ganze, zur vollkommenen Ver- 
brennung der Kohle nothwendige Lnft direct den Ihh l t tn  ziigefiubrt 
wrrde, sondern z u n l c h s t  nur soriel, wie ziir reichlichen Bildung von 
l<ohlenoxyd erfurderlich ist. Die obigen Resultate erkliiren auch die 
i,eltannre Beobachtung, dass gliihende Kohlen bei massiger Hilze, also 
I twa 7W", ohne Flamnie rerbrennen, wahrend sie bei grosserer Hitze, 
:tLo etwa lOOO~, eine Flamme zeigen, weil sich dann Kohlenoxyd 
I,ildet, welches bei geniigendem Luftzutritt zu Iiohlensiiure verbrennt. 
- Die Resultate d e i  Verf. stimmen i m  Wesentlichen mit den von 
\V. H ? m p e l  (Silzungsber. d T'ereiris z .  Befirderung des Gewerbjleisses 

V e r f a h r e n  z u r  Dars te l lung  von uberschwefe lsaurem Am- 
monium, ron K. E l b s  (Journ. f. prakt.  Chem. 48, IS5-188). Nach 
1 : r r t h r l o t  ( d i m  Berichte 25, Ref. 492)  ist es fur die vortheilhafte 
I lerstellurig uberschwefelsaurer Salze durch. Elektrolyse angesiiiierter 
Sulfate wesentlich, an der Anode eine hnhe Stromdichte z u  verwen- 
deli, der Kathode aber zur Verminderung des Leitungswiderstandes 
cine grosse Oberflache zu geben. Vrrf. hat  das Verfahren derart 
v e ~  bessert, dass durchschnittlich 65 pet. der dem Stromverbrauch 

18'31, S. 83) erhaltenen uberein. Schorteu. 
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entsprechenden Menge von iiberschwefelsaurem Ammonium erhalten 
werden, wodurch das genannte Salz ein leicht zuganngliches Oxy- 
dationsmittel wird. Es kann . in  saurer, alkalischer und neiitraler 
L8sung angewendet werden und gestattet, berechnete Mengen Sauer- 
stoff zur Wirkuag zu bringen, d a  die Umsetzung genau im Sinne der 
Gleichung 2 NH4SOI + €32 0 = 2 NH4HSO4 + 0 erfolgt. Die Vor- 
schrift zur Darstellung des Salzes s. im Original. 

Notiz uber Ble i te t race ta t ,  von A. H u t c h i n s o n  und W. P o l l a r d  
(Journ chem. SOC. 1892, 1, 1136-1137). Beim Au%osen von Blei- 
chrornat in heissem Eisessig erhielt Verf. Rrystalle, deren Zusammen- 
setzung genau der  Formel Pb(C2 H 3 0 2 ) 4  entsprach. Die Krystalle 
heginnen bei 1750 zu schmelzen und zersetzen sich bei wenig hoherer 
Temperatur. Das Tetracetat lost sich in concentrirter Salzsaure 
unter Bildung von Tetrachlorid. Versuche zur Herstellung anderer 
ubersaurer Bleisalze sind noch im Gange. Bei der Behandlung V O ~  

Bleichrornat mit Propionsaure entsteht , wie es scheint, das dem 

Warmeeracheinungen beim Vermischen von A m i n e n  mit 
Sauren ,  von D. K o n o w a l o  w (Journ. d. TUSS. phys.-chem. Gesellsch. 
1893, [l], 211-223). Zur Bestimmung der Warrnemenge, die sich 
beim Vermischen von Aminen (Anilin und Dimethylanilin) mit Sauren 
(Essig-, Butter- und Propionsaure) in wechselndem Mengenverhaltniss 
entwickelt, benutzte Verf. einen Apparat aus zwei dunnwandigen GIas- 
cyliudern von je  G O  ccm Inhalt, welche am Boden durch ein dunnes 
aufsteigeodes Rohr communicirten und in welche die zu vermischenden 
Fllssigkeiten gegossen wurden. Die Vermischung der letztern wurde, 
nach Einbringung des Apparats in das Wasser des Kalorimeters, durch 
Enpumperr von Luft (durch Senken einer Glocke in Quecksilber) in  
einen der Cylinder bewirkt, w obei infolge des Passirens der Mischung 
(etwa 45 g) durch das diinne Verbindungsrohr eine rasche Abgabe 
der sich entwickelnden Warme an das Kalorimeterwasser (500 g) 
stattfand. Die Temperaturerhohung betrug gewohulich 0.3-1O. Um 
dann aus den bei Zimmertemperatur ausgefuhrten Versucben die Ab- 
hangigkeit von der Temperatur festznstellen, wurde die specifische 
WiLrme der entstehenden Losungen zwischen 0-20" und 20-40° be- 
stirnmt und hieraus die Vermischnngswarme bei Oo, 200 und 40° he- 
rechnet. Die  erhaltenen Resultate sind in Tabellen zusammengestellt 
und durch Curven veranschaulicht. Die Curven, welche die -4bhangig- 
keit d e r  s i c h  b e i m  V e r m i s c h e n  der  genannten Paare Fliissigkeiten 
e n t w i c k e l n d e n  W a r m e  von der Zusammensetzung der Losung zum 
Ausdruck bringen, zeigen alle ein mehr oder weniger scharf hervor- 
tretendes Maximum, das aber in keinem Falle dem Verhaltrriss VOII 

einem Molekiil Amin zu einem Molekiil Saure entspricht, sondcrn 
immer einen grosseren Gehalt an Saure zeigt. Fur die Losungen von 

Schotten. 

Tetracetat homologe Tetrapropionat. Schotten. 
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Anilin mit Essigsaure bei '200 z. B. liegt das Maximum bei 34 pCt. 
Anilin, was ziemlich genau der Formel A +- 3 K entspricht, wenn A 
das Amin und K die Saure bezeichnet. Fir Anilin und Buttersaure 
entspricht die Formel A + 2 R dem Maximum und fiir Anilin und 
Propioussure hat man zwei sich beiden angefuhrten Formeln nahernde 
Maxima. Auch beim Dimethylanilin mit Essigsaure entsprechen beide 
Kriimrnungen der Curve den einfachen Molecularformeln A + 6 K 
und A + 3 I(. F u r  alle Paare  wird die VermischungswHrme rnit dem 
Ansteigen der Temperatur geringer. A m  griissten ist diese Abnahme 
bei den Losungen von Anilin mit Essigsaure, wo der Warmeeffect 
des Vermischens bei 400 urn 46 pCt. geringer ist, als der bei 0". Die 
Curven werden flacher, uud an Stelle der schwacher werdenden Bie- 
Rung erscheint eine andere; beim Ariilin rnit Propionsiiure z. B. ent- 
spricht bei 40° das Maximum der Formel A + 3 K und nicht A -t 2 K 
wie bei 0".  Die Verscbiebung des  Maximums mit der Temperatur- 
zunahme gelit irnmer in ein und derselben Richtung vor sich: die 
Asymmctrie der Curven wird dabei gr6sser. Denselben Einfiuss wie 
die Temperaturzunahme hat auch der Unterschied in den Grossen des 
Gewichts unii des VOIUMS der die Liisungen bildenden Molekfle. 

D i e  s p e c i f i s c h e  W L r m e  der Losungen (der Amine und SLuren) 
ist in allen Fiillen gr6sser als die S u m m e  der specifischen Wiirme 
der Bestandtheile. Die entsprechenden Curven zeigen Maxima, die 
mit denen des Wirmeeffects zusammenfallen. I n  Bezug auf die V e r -  
d u n n u n g  der Liisungen ist hervorzuheben, dass rnit Zunahnie der 
Sauremenge auch die sich entwickelnde Warme stetig griisser wird. 
Nimmt dagegen bei constant bleibender Sauremenge die Mrnge des 
Amins zu, so steigt der Warmeeffect n u  bis zu einer bestimrnten 
Grenze, um dann wieder zu sinken. Rei deo Liisungen des Bailins 
mit Essig-, Propion- und Butteraiiore wird diese Grenze erreicht, wenn 
auf  ein SBuremolekiil mehr als eio Molekiil Anilin zugesetzt wird. 
Reim Dimetbylamin ist dazu '/3 seines Moleculargewiehts erforderlich. 
Zweifellos entstehen beim Vermischen saure Salze der  Amine. Aus 
der Gesanimtheit der beobchteten Wfrnieerscheinungen schliesst Verf , 
dass die Losungen der Amine und Sauren als Systeme labiler Gleich- 
gewichte bestimmter Verbindungen, unter denen die mit einem Saure- 
iiberschuss, also saure Salze vorherrschen, zu betrachten seien. Zum 
Schluss bcspricht er noch die elektrische Leitfahigkeit und weist darauf 
hin, dass namentlich die Losungen des Dimethylanilins mit Essig- 
saure ein cbarakteristisches Beispiel fur den Zusammenhang dieser 
Eigenschaft mit den Erscheinungen des Chemismus liefern, da bier 
die elektrische Leitfiihigkeit nu r  den in solchen Gewichtsverhiiltnissen 
zusammengeselzten Losungen eigen ist, bei denen die chemische 
Energie der sie bildenden Bestandtheile noch nicht erbchiipft ist. Die 
Leitfiihigkeit ist ganz unbedeutend, wenn keine Anzeichen vorliegen, 



76 I 

d i e  auf das Vorhandensein einer chernischen Verbindung zwischen dem 
gelosten Kiirper und deni Ueberschuss des LGsungsmittels hinweisen. 

Ueber die Pentahydrate des Jod- und Bromnatriums, von 
J. P a n f i l o w  (Journ. d. rms. p1ys.-chem. Gesellsch. 1893, [l}. 262 
bis 275). Nach d e r  Theotie der chemischeri Formen von F l a w i t z k y  
(vergl. diese Berichte 26, 1534) sind zwei Arten r o i l  Hydraten zu 
unterscheiden. Die gewohnlichen Hydrate, deren Zusarnmensetzung 
sich aus der Werthigkeit der Elemente u n d  der Voraussetzung ableitet, 
dass die freien AffinitHten durch Wasserstoffatorne und Hydroxyle ge- 
sBttigt werden, in denen der Sauerstoff zweiwerthig wirkt. I n  den 
Hydraten hoherer Ordnung ist dagegen dem Sauerstoff eirie hohere 
Werthigkeit zuzuschreiben, wie es die Stellung desselben i n  der 
6. Gruppe des periodischen Systems verlangt. Als solche Hydrate 
hijherer Ordnung betrachtet Verf. die constant siedenden Hydrate der 
Erom- und Jodwasserstoffsaore rnit 5 Wassermolekulen rind weist 
darauf hin, dabs die Zusa~nmensetzring derselben in den entsprechenden 
Salzen N a  J . 5 €I2 0 und Na Br . 5 Hz 0 zum Ausdrucke komrnt. Das 
Pentahydrat dea Jodnatriurus ist schon von C o p  p e t  beschrieben 
wordell; es scbmilzt bei - 14O und zerfdlt hierbei in Wasser und das  
Dihydrat Na J . 2 HzO, dessen Schmelzpmkt 64.30 ist. Das Penta- 
hydrat des Rromnatriums bildet fat blose, glanzende, diinne und lange, 
an Glaswntte erinnernde Nadeln, die zwischen 240 nnd 230 unter 00 
schmelzen. In ihrer Darstellung wurde eine bei Zimrnertemperatur 
gesattigte Lii-uug von I h m n a t r i u m  der starken Decernberkalte v. J. 
ausgesetzt. Hierbei schieden sich zunachst imrner lirystalle des Di- 
hydrats aus und erst aus der abgegossenen Miitterlauge krystallisirte 
durch Einti agen von bereits rorhandenen Krystallen das Pentahydrat. 
I n  einem Falle gab eiiie trotz der KBlte zwei  Wochen lang klar ge- 
Miebene Mutterlauge plotzlich beim Schiitteln die erwarteten Hrystalle. 
Gleich dem Jodide scheidet auch das Pentahpdrat dcs Bromides beim 
Schmelzen, also bei - 240 bis - 23O, das Dihydrat N a J .  2 €120 aus, 

Jawein. 

dessen Schrnelzpunkt bei 47.50 liegt. Jawein. 

U e b e r  die Zersetzung des Hydroxylamins unter der Ein- 
wirkung v o n  Aetznatron, von S. K o l o t o w  (Journ. d. russ. ph;ys.- 
chem Gesellsch. 1893 [ I ] ,  295-29G). Hydroxylamin, das man als 
schwefelsaures Salz in wiissriger Liisung mit Aetznatron mehrere 
Tage lang bei Zirnrnerternperatur stehen 16sst , unterliegt eirier voll- 
standigen Zersetzung, iadem neben Ammoniak und Wasser noch freier 
Stickstotf, Stickoxydul und salpetrige Slitire gebildet werden, was sich 
durch drei einfache Gleichiingen veranschaulichen liisst. I n  Bezug auf 
die Menge des angewandten Salzes (NH3 0 ) z  Hz SO4 fand Verf. in 
S u m m e  16.41 pCt. Stickstoff und zwar als NH3 - 7.12, als NaN03  
bis 0.39, als Ns 0 - 2.22 und als Na - 6.68 pCt. Die fehlenden 



0.66 pCt. Stickstoff schreiht er dem von der Liisung (90.4 cc) zuriick- 
gehaltenen Stickoxydul zu. In  der Voraussetzung, dass als Zwischen- 
product der Zersetzunq untersalpetrige Saure auftreten kiinnte, suchte 
e r  dieselbe dnrch Oxydation von Hydroxylamin einerseits mit Na- 
triumhypobromid in alkalischer und andererseits mit Kaliumperman- 
ganat in saurer Liisung zu gewinnen. In beiden Fallen erhielt er n u r  

Z u r  Elektrolyse des Eisenvi t r io l s ,  von M. T i c h w i n s k y 
(Journ. d .  russ. pkys.-chem. Gesellsch. 1893 [I], 311-316). Wenn ein 
schwacher galvanischer Strom mittels Elektroden von Eisen durch 
eine 30proc. Eisenoitriolliisnng, die man dabei im Dunkeln halt, ge- 
leitet wird, so nimmt dieselbe nach Verlauf eines Monats und langer 
eine dunklere grune Farbung an und scheidet, wenn sie jetzt dem 
Lichte ausgesetzt wird, einen griinen Niederschlag aus. Letzterer be- 
steht haoptsachlich aus Eisenoxydulhydrat, das schwefelsaures Eisen- 
oxydul mitgerissen. Die Ldsung selbst enthalt, wie Bcstimmungen 
des darin enthaltenen Eisens nnd der Ychwefelsaure ergaben, basisch 
schwefelsaures Eisenoxydul, Fe SO4. Feu, welches jedoch im krystal- 
linischen Zustande nicht erhalten werden konnte. An der Luft oxydirt 
es sicb, aber selbst nach zwei Monaten bleibt das Verhlltniss zwi- 
schen der Eisen- und Schwef~lsltlrernenge dasselbe ( 1  : 0.7098), so- 
dass man es hier jedenfalls rnit einer chemischen Verbindung von 
Fe SO4 mit P e O  zu thun hat. Die Bildung dieses basischen Salzes 
bei der Elektrolyse musste zur Folge haben, dass die Gewichtszu- 
nahrne dcr Kathode geringer als die Gewichtsabnahrne de r  Anode 
ware, was aber infolge der Veriinderlichkeit des Eisens in wiissriger 
Losung riicht rnit Sicherheit zu bestimmen ist. Dagegen kiiunen die 
bereits vorhandeoen Angaben iibcr die Elektrolyse von salpetersaurern 
Quecksilberoxydul und Kupfervitriol zur Bestatigung dieser Aaff;issiing 

U n t e r s u c h u n g  d e r  H y d r a t f o r m e n  d e s  Chlor- und Brom- 
lithiums, von A. B o g o r o d  s k y  (Journ. d rtm. p h p - c k e m .  Gesellsch. 
1803 [l], 318-342). Eine Chlorlithiumliisung von dcr Zusammen- 
setzung Li  CI + 3 ay bleibt noch bei -- 17-180 flkssig, dann aber  
r r f ~ l g t  eine rasche Rrystallisation, die Temperatur steigt a u f  + so, 
und wenn die erhaltenen, ausserst feinen Krystallbliittchen schnell 
zwischen Fliesspapier abgepresst werden , jedoch mit der Vorsicht, 
dass die Temperatur unter + 21.5O bleibe, so zeigen sie die Znsani- 
mensetzung des D i b y d r a t s ,  Li C1+ 2 H2 0. Letzteres erhalt man 
besser in Form voxi breiten Rlattchen , deren Querschnitte quadrati- 
schen Rhomben gleichkommen, wenn man die iibersattigte Losnng 
bei 0 0 durch Einwerfen eines schon vorhandenen Krystalles von 
Li CI + 2 Hz 0 krjstallisiren Iasst. Das Chlorlithiumdihydrat ist sehr 
zerfliesslich; bei 21.50 zerfiillt es in Wasser und das Monohydrat, 

ausserst wenig der P lure  als Silbersalz Ag NO. Jawein. 

herangezogen verden. 4 J ~ \ b e ~ i ~ .  
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Li CI + Ha 0, welches sich hierbei lost, so dass die Krystalle gleich- 
Sam schmelzen. Ueber Schwefelsaure verwittert es leicht unter voll- 
standigem Verlust des Wassers. Das D i h y d r a t  d e s  B r o m -  
l i t h i  u m s  , L i  Br + 2 H2 0, erbiilt man auf ganz analogern Wege in 
halbdurchsichtigen Prismen, rind zwar l-iel leichter, da  die Krystal- 
lisation durch einen fertigen Krystall schon bei Zimmerternperatur e r -  
fnlgt. Die Zersetzung in Wasser nnd das Monobydrat tritt erst bei 
44" ein. Die Darstellung der M o n o h y d r a t e ,  L i C l + H p O  und 
L i  Br + Hz 0, wurde zunachst aus alkobolischer Lasung versucht, 
gelang aber erst, als die entsprcchenden, wassrigen Losungen bis aur 
Bildung einer Haut auf der Oberfllche eingedampft und die ausge- 
schiedenen Krystalle an einern siedenden Wasserbade mit Fliesspapier 
abgepresst wurden. Das Chlorlithiummonohydrat zerfliesst noch 
leichter als Chlorcalcium; seine Zersetzungstemperatur liegt bei un- 
gefiihr 980, wiihrend die des Bron~lithiummonohydratv nicht unter 116 
bis 115 betragt. Die wasserfreien Haloi'dsalze des Lithiums , die 
allein regular krystallisiren, lassen sich nach Verf. nicbt so leicht in 
Kryetallen erhalten, wie man gewohnlich annimmt. Versuche zur ISO- 
lirung der hoheren Hydrate Li  Cl + 3 Ha 0 und L i  Br + 3 H2 0, die 
nach den von F l a w i t z k y  entwickelten Ansichten (Journ. f .  prakt. 
Chern. 1882, 5 7 )  existiren miissen, batten nicht den erwarteten Er-  
I'olg, doch glaubt Verf. schliessen zu konnen, dass einige seiner Daten 
ziemlich sicber auf die Existenz des Trihydrats des Bromlithiums bin- 
weisen. Eine gesattigte Lijsong von Cblorlithium wird durch 25 proc. 
Salzsaure nicht gefiillt, leitet man aber Chlnrwasserstoffgas ein , SO 

scheidec sich das Monohydrat L i  CI + HZ 0 als feinkorniger Nieder- 
schlag BUS. Bromwasserstoffgas fillt  aus einer Bromlithiumlijsung das  
Dihydrat L i B r +  2 H a O .  Das  Rromid bindet aber das  Wasser mit 
noch griisserer Energie, als das Chlorid. Zum Schlusse weist Verf. auf 
die griissere Loslichkeit der wasserfreien Haloi'dsalze im Vergleiche 
niit der ihrer Hydrate hin, \ o n  denen wieder die niederen liislicber 
als die hoheren Hydrate sind, sucht diese Erscheinung sowohl phyai- 
kalisch als chernisch zu erklaren und bringt Loslichkeitskurven des  
wasserfreien Chlor-, Brom- und Jodlithiums und auch der verschiede- 
neu Hydrate dieser Haloi'dsalze. Das Jodlithium bildet leicht ein be- 
standiges Trihydrat L i  J + 3 Hs 0, das erst bei etwa 73O schmilzt. 

Derstellung der unterselpetrigen Saure, von s. a n a t  a r 
(Journ.. d. russ. phys.-chem. Gesellsch. 1893 [l], 342-345). Die Aus- 
beute a n  untersalpetrigsaurem Silber ist doppelt so gross, wenn die 
Methode von D i v e r s  in der Weise abgeandert wird, dass an Stelle 
des festen fiussiges, einprocentiges Natriumamalgam angewandt wird, 
welches man zu der mit Eis abgeklhlten, schwachen Kaliumnitrit- 
losung (100 g auf 2 Lit. Wasser) so langsam zufliessen l a s t ,  dass 

Jaw ein. 
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miiglichst wenig Wasserstoff entweiche. Noch befriedigenderr Re- 
sultate erzielt man durch Benutzung der Reaction zwischen Hydro- 
xylamin und salpetriger Siiure: NH3 0 + HNOa = 2 H N O  + Ha 0. 
Zur Aosfuhrung derselben versetzt man eine Losung von Kaliumnitrit 
zuerst rnit geliischtem Kalke, dann rnit Chlorwasserstoffhydroxylamin 
(von jedem Reagens j e  ein Molekiil), erwarmt a u f  50° und 1:isst bei 
Zimmertemperatur einen oder zwei Tage lang stehen. Wird nun vom 
Kalke abfiltrirt, so erweist sich alle entstandene untersalpetrige SBure 
im Filtrate, obgleich nach M e q u e n n e  das untersalpetrigsaure Calcium 
unliislich sein soll. Man fuhrt letzteres gleichfalls in das Silbersalz 
dcr untersalpetrigen Saure iiber, das hierbei in recht bedeutender h e n g e  
erhalten wird. - Ein trocknes Gemisch vou Kalium- oder Baryum- 
nitrjt rnit Cyankalium explodirt beim Erwhrmrn,  wenn es aber mit 
der 5fachen Menge von Baryumcarbonat vermischt und in ein laoges 
Glasrohr gebracht wird, das man an einem Eode erwarmt, so erfolgt 
eine ruhige Reaction durch die ganze MaQse. Bus  dem wviissrigen 
Auszuge des Reactionsproductes erhalt man, nach FBllung des Cyan- 
silbers durch Silbernitrat. noch einen Niederschlag, der sich als die 
Silberverbindung des Cyanamids C N2 Agz erweist. Diese unter- 
scheidet sich vom untersalpetrigsauren Silber durch eine intensivere 
gelbe Farbe und durch ihre UnlBslicbkeit in Ammoniak. 

Wirkung des e l e k t r i s c h e n  Flammenbogens auf Diamant ,  
a m o r p h e s  Bor und krystallisirtes Si l ic ium,  von H. M o i s s i t  n 
(Compt. rend. 117,  423-425). Die bereits von J a c q u e l i n  (1847) 
beschriebene Verwandlung des D i  a m  a n  t e n  in Graphit zwischen den 
Kohlenpolen einer Batterie lasst sich im HGrsaal loequem mit Aulfe 
einer Projectionslaterne zeigen. Die Umwandlung kann ferner im 
Kohletiegel des fruber (diese Berichte 26 ,  Ref. 5) brschriebenen, elek- 
trischen Ofens bewerkstelfigt werden. Erhitzt man dagegen i n  Kohle 
eingebetteten Diarnant auf 20000 im Sauerstoffgeblaw, w uberzieht 
e r  sich zuweilen rnit einer schwarzen, fest anhaftenden Schicht, giebt 
aber keinen Graphit. - Amorphes B o r  (diese Berichte 25 ,  Ref. 267) 
wird zwischen den Kohlenpolen zunBchst rothgluhend, tirngiebt sich 
rnit einem grunen Feuerschein und verschwiodet d a m ,  ohne vorher zu 
scbmelzen; nach Beendigung des Versuchs findet man auf der Rohle 
geschmolzenen, stellenweise krystallinischen Borkohlenstoff und ev. 
auch Borshure. - Unter dcnselben Bedinzungen gerath krystallisirtes 
S i l i c i  um ins Schmelzen und Kochen und liefert hellgrune Krystnlle 

Dare te l lung  und Eigenschaf ten  des krystsllisirten Kohlen-  
StoEbiliciums, v o n  H.  M o i s s a n  ( C o n ~ p t  rend. 117,  415-425). Man 
arhhlt die genannte Verbindung: 1. Durch d i r e c t e  V e r e i n i g u o g  
von K o h l e n a t o f f  mit S i l i c i u m ;  entweder indem man im Windofen 
zwischen 1200-14000 Kohlenstoff im geschmolzenen Silicium lost 

.iJne,,, 

von Kohlenstoffsilicium. (Vgl. aach d. folg. Abhdig.) Gnhrlel. 
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and die Schmelze mit Salpetersauremonohydrat und Flusssaure aus- 
eiebt, oder zweckmassiger, indem man 12 Th.  Kohle mit 28 Tb. Si- 
licium im elektrischen Ofen erhitzt und das Gemisch zuniicbst mit 
den genaunten Siiuren und dann mit einem Gemisch von Salpeter- 
saure iind Kaliumchlorat behandelt; die so erhaltenen Krystalle sind 
meist gelb und konnen (bei Anwendung miiglichst eisenfreien sili- 
ciums) viillig klar sein, zuweilen auch saphirblau erscheinen. 2. Durch 
K r y s t a l l i s a t i o n  aus g e s c h m o l z e n e r n  E i s e n ,  indem man Silicium- 
eisen mit iiberschiissigem Silicium oder ein Gemisch ~ 0 1 1  Eisen, 
Kieselsaure und Kohle irn elektrischen Ofen erhitzt und die Schmelze 
zunachst mit Konigswasser, dann mit den oben genannten Mitteln be- 
handelt: 3. durch R e d a c t i o n  d e r  K i e s e l s i i u r e  m i t  K o h l e  im 
elektrischen Ofen: 4. durch Einwirkung von K o h l e n s t o f f d a m p f  
auf S i l i c i u m d a m p f ,  indem man den unteren Theil eines liinglichen 
Kohletiegels, welcher einen Regrilus \on  Silicium enthalt, im elektri- 
when Ofen moglichst hoch erhitzt. - Das Kohlenstoffsilicium, C Si, 
is t ,  wenn eisenfrei, farblos; die Krystalle bilden zuweilen regullre 
Sechsecke (s. Zeichnung im Orig.), wirken auf polarisirtes Licht, 
haben d = 3.12,  ritzen Chromeisen und Rubin, werden weder von 
Sauerstoff noch von Schwefel bei IOOOO, von Chlor nur oberflachlich 
bei 600" und v611ig bei 1200°, nicht von schmelzendem Kaliumnitrat 
oder -chiorat, Kiinigswasser , Flusssiiure, dagegen von Rleichromat 
allmahlich verbrannt und von schmelzendem Kaliumhydrat unter Bil- 
dung von Carbonat iind Silicat zerstiirt. Gabriel. 

Organische Chemie. 

Untersuchungen iiber die Naphtalsaure und ihre Derivate, 
von G.  F. J a u b e r t  (Archives des sciencesphys. et nut. 29, 141-161). 
Die Naphtalsaure wurde im Wesentlichen nacb der von G r a e b e  und 
G f e l l e r  (diese Berichte 2 5 ,  6 5 2 )  angegebenen Methode durch Oxy- 
dation drs  Acenaphtens hergestellt und durch Erhitaen atif 1-200 in 
ihr  Anhydrid ubergefuhrt. Dasselbe, welches sich am besten aus 
starker, heisser Salpetersiiure umkrystallisiren Iasst, wird von Rrom, 
Chlor, Phosphorpentachlorid und rauchender Salpetersaure nicht ver- 
andert. Dampft man es  wiederholt mit starkem Ammoniak ab ,  so 
geht  es in N a p h t a l i m i d  (Schmp. 300O) uber, welches durch Sub- 
limation oder durch Krystallisation aus concentrirter Salpetersaure 
gereinigt wird. Sein Kalium- und Natriumsalz bilden kleine, in 




