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(zu No. 1 7 ;  ausgegeben am 27. November 1893). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Die Loslichkeit einiger schwerloslicher Korper in Wasser, 
beurtheilt aus der elektrischen Leitungsfahigkeit der Losungen, 
von Fr. K o h l r a u s c h  und Fr. R o s e  (Sitzunysber. d. Akad. d. Wissen- 
schaften Berlin 1893, 453). Verf. haben die elektrische Leitf'ahigkeit 
der  gesattigten Losungen einer griisseren Anzahl schwerliislicher (ZURI 

Theil im gewohnlichen Sione unloslicher) Stoffe zwischen 0 0  und 400 
untersucht, urn ein sicheres Urtheil iiber die LGdichkeitsgrenzen der- 
selben zu gewinnen. Die Vortheile der Methode vor anderen, bei 
welchen Eindampfen der Losungen etc. vorkommen, werden ausfiihr- 
lich dargelegt. Die  eingehende Vergleichung mit den alteren Angaben 
bleibt vorbehalten, his die zur Umrechnung nirthigen Daten f i r  die 
einzelnen Substanzen genauer bestimmt sind. F i r  zwei besonders 
wichtige Korper, Bas04 und Ag Cl, konnte indessen die Berechnuiig 
der Loslichkeit aus der beobachteten Lei t fhigkei t  jetzt schon hin- 
reicbend genau geschehen. 

AgCl . . 0.76 0.97 1.52 2.24 3.03 4.05 rng/Ltr. 

Die Liislichkeit des AgC1, die be i00  nicht halb so gross ist, als die- 
jeriige des BaSOa, wachst vie1 rascher mit der Temperatur und hat 
das letztere bei 31O bereits iiberholt. 

Es sind gelfist: 
bei 2 0  100 1 8 O  260 34" 42" 

8aS01 . . 1.72 1.97 2.29 2.60 2.91 - > 

Horstmann. 

Ueb er die Dichtigkeit verdunnter wassriger Losungen, von 
Fr.  K o h l r a u s c h  und W. H a l l w a c h s  (Gcttinger Nachrichten 1898, 
350). Nach der gewohnlichen archimedischen Methode, mit einem 
Glaskarper ,  der an einern Coconfaden aufgehangt war, gelang es 
Yerf., die Dichtigkeit wassriger Losungen rnit einer Genauigkeit 
ron ca. 1 Milliontel zu bestimmen. Sie untersuchten Losungen von 
Zucker, Natriumchlorid, Natriumcarbonat, Magnesiumsulfat, Zinksulfat, 

Ferichte d. D. oham. Gesellschaft. Jahrg. XXVI. [581 



Salzsaure, Schwefelsaure, Phosphorsaure , Weinsiiure , Monochloressig- 
saure und Essigslure i n  Concentr,itioneri von 0.0025 bis 0.5 g Aeq, 
i m  Liter. 2 i e  Aenderungeu der Dichtigkeit In diesem Gebiete sind irrr 
Allgemeineri nicht proportiorial der  Co~~centratiori. V ie ln~ehr  zrigt.n 
sich Abwricbungen, die unzweideutig rnit denjenigen verwarldt s i~~ t l ,  
welche zaerst an dem elrktrischen Leitvermogen sehr verdiiilrltrr 
Losungen bemerkt wurden. Die Resultate sind durch K u r \  en \ er- 

U e b e r  die D s m p f d r u c k e  .waissriger Liisungen bei 0 0  C., 
yon C. D i e t e r i c i  (Ann. Phys. Chern. N. F. 50, 47).  Verf. ist cs ge- 
lungen, nach einer sinnreichen Differeotialmethode, mit Hilfe  e iurr  
Hiichse rnit gewellter Metallmembrane (Aneroi'dbiichse), die Dan~pf-  
drucke wassriger Liisungen und deren Aendei u n g  mit der Concen- 
tration bei 0 0  bis auf 0.005 mm Hg genau zu bestimmen. Die Me- 
thode ist nicht wie die fruhere (vergl. diese Berichte 25,  Ref. 266) auf 
O o ,  auch nicht auf wassrige Losuugen brschriinkt, und rerhaltniss- 
mhssig einfach zu handhabrn. Die mitgetheilten Messrrngen erstrecken 
sich auf Losungen von Schwefelsaure und Phosphorsaure , Natrium- 
und Raiiumhydrat, Calciumchlorid und fodid , endlich Glycerin, 
in Concentrationen, die nur wenig nnter normal herabgehen. 81s all- 
gemeines Ergebniss der Versnche wird hervorgehohen, dass die Ver- 
minderung drs Dampfdruckes proportional rnit der Conceriiratiou. 
oder s c h n c l l  e r  als diese zunimmt. Diwer Widersprucb g q y n  die 
Dissociationstheorie steht im Zasammenhang damit, dass die ein- 
fachen Voraussetzungen, welrhe bei d w  Ableitung der v a n ' t  H o f f -  
when Gesetze gemacht siiid, in den hoberen Concentrationen nicht 
rriehr gL'naa geiirig gelten. Kinetischv Betrachtungen sollrn cine 

U e b e r  die W a r m e e n t w i c k l u n g  bei der Vere in igung von 
Brom m i t  e in igen  ungesa t t ig ten  V e r b i n d u n g e n  der Fettreihe, 
ron L n u g u i n i n e  und K a b l n k o w  (Compt. rend. 116, 1191). Directe 
Messungen im Calorimeter, wobei die rcagirenden Substanzen zur 
Massigung der Reaction und z u r  Vermeidung von Substitution in 
Chlorkohlenstoff geliist waren, ergaben: 

1) Trimethplathylen, CgH13 + Bra = Cs HloBra + 27.3 Cal. 
2) Hexplen, CgH12 + Bra = Cg HlaBq + 58.8 Cal. 
3) Diallyl, CS Hlo + Br4 = CS HID Br4 + 56.1 Cal. 
4) Allylalkobol, Ca HsO + Br2 = C3HeBr20 + 27.7 Cal. 
5) Allylhromiir, C3H5Br + Bra = CaHgBr3 -+ 26.7 Cal. 

anschaulicht. Hor . tinaiiii. 

bessere ErklLrung gehen. Horstmmn 

Die beiden letzten Zahlen sind weniger sicher, weil sich theilweise 

U e b e r  die A t o m g e w i c h t e  von Stss,  von J. D. v a n  d e r  P l a a t s  
Verf. ha8 die sammtliehen Atomgewiclits- 

H B r  gebildet hatte. Horstmann. 

(Compt. rend. 116, 1362). 



bestimmungen Ton S t a s ,  mit allen bekannten Correctionen versehen, 
noch einmal nach der Methode der kleinsten Quadrate neu berechnet. 
Die neuen Werthe sind mit ihrem mittleren Fehler rnitgetheilt; sie 
weicheri von den fruher angenonimenen nur innerhalb der Grenzen 
dieser Fehler all. - Tm Anscbluss wendet sich Verf'. gegen die Be- 
hauptnngeu ron G. H i n r i c h s  n n d  weist deren Grundlosigkrit nach. 

U e b e r  die Verbrennung8w a r m e  der heupts i lch l ichs ten  gas- 
formiqen  Kohlenwassers toffe ,  von B e r t h e l o t  uod M a t i g n o m  
(Compt. rend. 116 , 1.333). Verf. heben einige wichtige gasftirrnige 
Kohlmwasserstnffe von Neuem i n  der calorimetrischen Rornbe init 
cqmprimirtem Sauerstoff rerbrannt. Zur Controlle wurde sowohl 
das Volumen der Gase, als auch die Menqe der entstandenen Rohlen- 
siiure miiglichst genau bestinimt. F o l p n d e  Vcrbrennungswarrnen, 
bezopen a u f  ein Moleculargewictit bei constantem Volumm, w n r d ~ n  
gefrinden : 

Wasserstoff, 82 . . . . . 68.15 Cal. 
fiohlenoxyd, CO . . . . . 67.9 2 

Aethyleu, C2Hd . . . . . 340.05 2 

Aethan, G H 6  . . . . . 3709 2 

Propan, C3H8 . . . . . 526 7 2 

Propylen, C3Hc . . . . . 49i.7 
Trimethylen, C3Hs . . . . . 505.9 B 

Horstmann 

Allylen, C3H4 . . . , . 472.4 B 

Wenn fur die letztgenannte Verbindung die Rechnung statt auf dar  
Gewicht der entstandenen Kohlensiiore auf das  Polurncn des Gases 
bezogen wird, so findet man 508.9 Cal. - (Einige von den aufftlllrnden 
Differenzen gegen die Angaben von J u l .  T h o m s e n  sind iinch dieseii 
Neubestimmungen verschwunden, so namentlich bei Aethan und Pro- 
pan. In anderen Fallen aber, z. B. bei Aethylen und auch Propylen, 
bleiben die betrachtlichen Unterschiede noch bestehen.) 

Ueber das optische D r e h u n g s v e r m o g e n  von E s t e r n  der 
Valeriansilure und der G l y c e r i n a h r e ,  von T b .  A. G u y ?  und 
L. C h a v a n n e  (Compt. rend. 116, 1451). I n  der Reihe der Valeratc 
der hornologen Alkyle findet sich ein Maximum des Drehungsver- 
mijgens bei dem Methylester, in der Reihe der Glycerate bei dern 
Propylester. Verf. sehen darin eine Bestatigung der thcoretiwheu 
Betrachtungen ij ber das Asyrnmetrieproduct, die in  eiaer vorangehen- 

Dichte , Zuaammendr i ickbarke i t  und AusdehnunJT- > d E  
Schwefe ld ioxydes  unter nahe n o r m a l e n  Bedingungen, von 
A. L e d u c  (Compt. rend. 117, 219). Die Dichte des Schwefeldioxyds 
bei O o  unter Atmospharendruck fand Verf. =2.2639. Bisher w a r  

irorstmnlrll. 

0 den Note rnitgetheilt eind. Horstrnailii. 

[is*] 
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nach Blteren Versuchen 2.234 angenomrnen; die Theorie verIangt 
2.21. Entsprecherid der  E U  grossen Dichte fand sich aiich die Zu- 
z?arnniendrBckbarkeit und der AusdebnungscoGfficient (0.003978) er- 

U e b e r  die Ursache der V e r l n d e r l i c h k e i t  des Rotationsver- 
rnogenv in gewissen L o s u n g e n  optisch activer K o r p e r  rnit der 
Zeit und V e r d u n n u n g  und uber das Rota t ionsvermogen wirk- 
lich a m o r p h e r  Subs tanzen ,  von A .  BBcharnp  (Bull. SOC. chim. [ 3 ]  9, 
51 1-529). Gegenuher der Anscbauung W y r o u b o f f '  s, dass das 
Rotntionavcrmijgen iinverhderlich verknupft sei rnit der Gestalt und 
Itrystallinen Constitution der Kiirper, wrlche sie in den wassrigen Lo- 
rungrn sarnmt dern Krystallwasser beihehalten, stellt Verf. den Satz 
a u f ,  dass es die chemische Constitiition der Kiirper sei, von welcher 
tlas Rotationsrerrnogeri abhangt, dieselben rniigen krystallinisch eein 
oder amnrph. Er erinnert an seine Contrhverse rnit D u b r u n f a i i t  
ijber die Ursache des Birotationsvermiigens der krystallisirten Gliicose 
(Ann. Chim. Php. [3] 48, 499; Contpt. rend. 42, 640 und S96), ir: 
derrn Verlaufe er nachgewiesen habe, dass es der i n  wasariger Lii- 
sung erlblgende Uebergang des Hydrates Cs €312 0 6 ,  Hz 0 i n  das 
amorphe Arihydrid C S  HI2 0 6  sei, durch welchen die Abnahme des 
Rotationscerrnogens der frisch bereiteten Liisung bis auf eine feste 
(frenze verursacht werde. Eine Losung von Kartoffelsiarke in Ka- 
I iiimhydroxyd gewinnt rnit wachsender Verd u r i ~  ling ein biiheres 
Drehungsverrnogen, weil die Verdunnnng Dissociation bewirkt. Durcti 
Gattigung der Losung rnit Essigsaure erreicht dieselbe ebenfalls das  
Rotationsverrniigen der wasserloslichen StLrke. Zuru weiteren Be- 
weise werden rerschiedene, im krystallisirten Zustande unbekannte, 
optisch active Verbindungen anfgefiihrt und darauf hirigewiesen, dass 
hei der Verdauung der Eiweisskorper und der leimgebenden YuL-  
stamen rnit Magensafc amorphe Verbindungen entsteheu , welcht? den 
polarisirten Strahl in dernselben Sinne drehen, wie die Substanzei,, 
aus welchen sie entstehen. Die Diastase verliert durch  Kochen die 
Fabigkeit, Starke zu losen, aber sie behalt ihre npti+che Activiiiit 
unveraindert; gleiches ist der Fall mit der Zymase. Keide sirid vor 
and nach dem Kochen ihrer Liisiingen unkrystallisirbar. 

Bei t rage  zur Kenntniss d e r  Sa lze  dee  Chromsesquioxydes ,  
von T. K l o b b  (Bull. SOC. chim. [3] 5 ,  663-1368). I. Cr2(S04)3 
. 3 [(N H4)2 SOJ. Zur Darstellung dieses S a l z ~ s  scbmilzt marl 5 g 
Chromoxyd rnit 120 g Arnmonirhnsulfat in einem t'orcrllantiegel a ~ i f  
dem Sandbade nnd erhiilt niithigenfalls linter erneuerterl Zusstzerl vori 
Amrnoniumsulfat so lange in ruhigem FIUPSC, bis die homogene ,Masse 
tinter dem Mikroskope n u r  nocb feine, griine Nadeln erkenneri Iasst. 
Die erkaltete Salzmasse wird mit lieissern Wasser behandelt und das 
Auswaschen rnit kaltem Wasscr fortgesetzt. Dae hellgriine Pulvc?r 

tieblicti griisser, :ils im riormalen Gaszustand. Hurstmann. 

Seherlel. 
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wird selbst von kochendem Wasser nur wenig angegriffen. Auch 
durch Erbitzen auf 300° wird es nicht zersetzt, sondern nimmt nur  
corcbergehend eine violette Farbe an. Durch kochende concentrirte 
Schwefelsaure wird es in T rau  b e ' s  rothes Sulfat verwandelt. S ta t t  
rom Chromoxyd kann man bei der  Darstellung auch von Chrom- 
alaun (15 g) ausgehen. Man unterbricht dann die Operation nach 
rollendeter Schmelzung und erhiilt ein Pulver, welches nur undeut- 
lich krystallisirt erscheint und gegen Wasser weniger bestandig ist. 
- 11. Wasserfreier Chromammoniurnalaan , Cr2 (s 04)s . (N H3)2 SOa. 
Man erhitzt die oben angegebene Mischung, bis der grSsste Theil des 
Ammoniumsulfates verfliichtigt ist. Man erhalt ein aus hexagonalen 
Tafeln bestehendes, griines Pulver, welches von kocbendem Wasser 
und conc. Salzsaure nicht verlndert und selbst von starker, kochen- 
der Kalilauge nur  sehr laugsam angegriffen wird. - Durch Schmelzen 
von Kaliumchromalann mit Ammoniumsnlfat erhalt man auch ein 
hexagonales Salz, welches aber Halium und Ammonium enthalt. - 
Werden die beschriebenen Sulfate mit iiberschiissiger conc. Schwefel- 
siiure zum Sieden erhitet, so werden sie i n  das Sulfat verwandelt, 
welches Trau b e  als das  saure Sulfat 2 Cr2 0 3  7 SO2 bescbrieb. Man 
lasst nach dern Kochen das Salz mehrere Tage sich absetzen, giesst 
die Saure ab, trocknet auf poriiser Platte, wascht mit 90 gradigem 
Alknhol und trocknet bei 140O. Die Formel des Salzes war 
Crp (SO,), 1.5 H2 0. Das Wasser war ails dem Alkohol aufgenom- 
men. D a s  gewasserte Salz ist dichroisch, wie das wasserfreie. 

Schertel. 

Thermoahemische  U n t e r s u c h u n g  der sauren Functionen 
der Camphorsaure ,  von G. M a s s o l  (Bull. SOC. chim. [3] 9, 719 bis 
721). Die Aufliisung der Camphorsiiure in Wasser geschieht niit ge- 
ringer Warmeabsorption: - 1.87 cal. Bei der Neutralisation werden 
(lurch das  erste Mol. N a  O H  + 13.77 cal., durch das zweite + 13.39, 
insgesamnrt 27.16 cal. entbunden. Die LSsungswSrme des durch Ab- 
dampfen des sauren Salzes erhaltenen, getrockneten Riickstandes ist 
+ 4.37 cal., diejenige des bei 110° getrockneten, neutralen Salzes 
+ 15.77. 
G o  Hi6 0 4  + Na 0 H = CIO H15 N a  0 4  + Ha 0 (fest) -+ 15.71 cal., 
CIO H15 0 4  Na + N a O H  = CIO H4 Naz 0 4  + Hz 0 (fest) + 13.20 
Die Gesammtwarme, welche bei der  Bildung des neutralen Salzes 
entwickelt wird (+ 31.94 cal.), ist geringer, als bei anderen organi- 
schen Siiuren, und zwar ist es die geringere Verbindungswarme mit 
dem zweiten Atom Natriurnhydroxyd , welche die Gesammtwarme 

U e b e r  die Verwitterung einiger Sulfate, von Bau b i g n y  und 
Vergl. diese Be- 

Die Bildungswarme der fester1 Salze betragt: 

P 

herabdriickt. Schertel. 

E. €'&chard (Ann. Chim. Phys. [S] 28, 415-432). 
n'chte 25, Ref. 716. Schertel. 
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Halo ' iddoppelealse  von Tellur mit Kalium, Rubidium und 
Casium, von H. L. W h e e l e r  (Americ. Journ. of science [3] 45, 
267-279). C a s i u m t e l l u r i c h l o r i d ,  2 Cs C1. T e  C14, wird ails der 
Liisung von telluriger Saure in heissw Salzsiiure durch eine wassrige 
Losung von Casiornchlorid in GePtalt kleiner, stark glanzender, gelber, 
lriftbrstiindiger OktaFder gefallt. R u b i d i u m  t e l l  u r i c  h l  o r i d ,  2 RbCl 

T e  C l d ,  durch Eindampfen der Lijsungen zur Krystallisation -in 
gelben Oktagdern erhalten. K a l i u m t e l l u r i c h l o r i d ,  2 I-CCI. TeC14, 
lichtgelbe OktaEder, n u r  bei Ueberscbuss von Tellurichlorid rein zu 

erhalten. Die Lijslichkeit dieser, sowie der folgenden Salze wachst 
rom CBsium z u m  Kqlium. C a s i u m t e l l u r i b r o m i d ,  2 CsBr.TeBr4,  
glanzend rothe Krystalle. Ru b i d i u  m t e l l u r i  b r o m i d ,  2 Rb Br.  Te Brq. 
glarirend rothe OktaFder. K a l i u m t e l l u r i b r o m i d e ,  2 K Rr . T e  Br4 
uud '2 K Br . T e  B r 4 .  2 H 2  0. Das wasserfreie Salz fallt aus der in 
der Warme concentrirten Liisung Bus ,  das wasserhaltige bei frei- 
wil1igc.r Verdunstuug. Das erste bildet OktaEder , die mit Wiirfeln 
combinirt sind, das wasserhaltige bildet arthorhombische Krystalle. - 
C a s i u m t e l l u r i j o d i d ,  9 CY J .  TeJd,  wurde nur als amorpher, 
sobwnrzer Niederschlag erhalten. R u b i d i u m t e l l u r i j o d i d ,  2 Rb J 

I i a l i  u m t e l i u r i j o d i d  , 
2 K J . Te Ja . 2 H&, lange, schwarze Prismen. - Alle Salze werden 
durcli Wasser unter Abscheidung telluriger Saure zersetzt. 

TeJ4, mikroskopische, schwarze Oktagder. 

Schcrtel. 

Wolframoxydul, ein neues O x y d  des Wolfrarns, vergesel l -  
sohaftet mit Nioboxyd, v011 W. l'. H e a d d e r i  (Americ. Journ. of 
science [3] 45, 280-286). Bei der Unterauchiing von Zinnhartlingen 
wurden Riickstande gewonnen, welcbe zum Theil aus feinen, mikro- 
skopischen Prismen bestanden. Durch Iangeres Kochen wit ver 
diinnter Salpetersiiure wnrde ihncn dt:r gru-sere Theil deu Zinns und 
Eisens entzogen, wllhrend die Krystalle, dreiseitige Prismen dt,s hexa- 
gonalen Systems, nur wenig angegriRen werden. Die gereinigteii 
Riickstande besteheri nach Abzug des Eisens und Zinns aus Niobium, 
Wolfram und Sauerstoff, urid zwar steheri die Metalle zum Sauer- 
stoffe in dem Verhaltnisse von 1 : 1. An der Luft gegliiht, verwan- 
deln d ie  Riickstande sich unter betrachtlicher Gewichtszunahme lang- 
Sam in ein gelbes Pulver. J e  zahlreicher im Riickstande die drei- 
seitigen Prismen slnd, desto mehr tritt das  Wolfram hervor; die- 
selben werden also die Verbindung WO darstellen. Sie sind von Iicht- 
grauer bis zinnweisser Farbe, besitzen metallischen Glanz, sind barter 
als Glas und geben einen dunkelgrauen Strich. Cblorwasserstoff- 
s lure ,  Flusssaure und Schwefelsiiure, sowie eine kochende Liisung 
von Kaliumhydroxyd sind ohne Einwirkung auf das Oxyd; K6nigs- 
wasser und Salpetersaure verwandeln es langsam in Wolframslure. 
An der Luft oder unter Wasser kiinnen die Krystalle ohne Verande- 
rung aufbewahrt werden. Schertel. 
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Ueber das Yerhel ten  der K o h l e  gegen die Halogene, Stick- 
&of€, Wasserstoff und Ssuers tof f ,  von W. G. M i x t e r  (Americ.  
Journ.  of science [ 3 ]  45, 363-379). Zuckerkohle wurde fein ge- 
rieben, mit Syrup angefeuchtet , in einer hydraulischen Presse com- 
primirt, bis zur Rothgluth erhitzt und das Durchgliihen und Ausgliihen 
so lange fortgeeetzt, bis die Stiicke in Wasser nntersanken, Dann 
wurde sie in einem Tiegel einige Stunden im Windofen intensiv er- 
hitzt. Sie war dann SO h a r t ,  dass sie Qlas ritzte, war  ein guter 
Leiter der Elektricitiit und enthielt noch 0 .1  2 pCt. H. Wiirde diese 
Iiohle irn Chlorstrome d w i  Stunden zu heller Rothgluth erhitzt. dann 
24 Stunden iiber Aetzkali stehen gelassen und zuletzt noch eine 
Stunde im Vacuum auf Rothgluth erhitzt, so enthielt sie 3.7 pCt. 
Chlor. Bei einem andercn Versuche wurde nach dem Erhi tzm i m  
Chlorstrome das Chlor durch Stickstoff verdriingt, wahrend die Kohle 
aaf  Rothgluth erhalten wurde; sie enthielt dann 4 G pCt. Chlor. 
'Lampenruss mit 0.23 pCt. H enthielt, auf iibnliche Wrise behandelt, 
nach dem Erhitzen im Vacuum bis 7u 9 pCt. Cblor. Zuckerkohle 
nnd Lampenruss gaben das Chlor a h ,  nla sie 15 Stunden lang im 
Windofen bis zur Weissgluth, bei welcher das Porcellan erweichte, 
erhitzt wurden. Sie entbieiten dann noch 0.06-0.07 pCt. Wasser- 
stoff' und nahnien beim Erhiteen im Chlorstrome nochnials Cblor auf, 
Beirn Erhitien im Wasserstoffdtrome wurde ihnen das Chlor fast 
ganziich entzogen. Retortenkohle mit 0 035 pCt. H und Graphit 
hielten kein Chlor zuruck. Brom und J o d  werden von Zuckerkohle 
a n d  Lampenruss in geringerern Maasse aufgenommen und leicbter ab- 
gegebrn. - Lampenruss, in trockenem Ammoniakgas auf  Rothgluth 
erhitzt, nimmt rnehrere Procente Stickstoff auf, welche auch beitn Er- 
hitzen im Vacuum nur zum geringeren Theile abgegeben werden. Die 
entweichenden Gase enthalten Cyan. Zuckerkohle enthielt nach dem 
1Srhitzr.n in Ammoniakgas 0.16 pCt. N, zum Theil vielleicht als Cyan. 
Wird Zuckrrkohle in einem Strom von Stickoxyd auf  helle Roth- 
gluth gebracht, so nimmt sie reichlich Stickstoff auf ,  wenn sie selbst 
noch betrachtliche Mengen vou Wasserstoff und Sauerstoff entbalt. 
1st sie arm an Wasserstoff, wie die zu den oben beschriehenen Ver- 
suchen rnit Chlor benntzte, so scheint sie durch dihs Erhitzen im 
striimenden Stickoxyd auf hohe Temperaturen nicht stickstoffhaltig xu  

werden. - R e r z e l i u s  hatte beobachtet, dass Kohle, welche zur 
Darstellung von Kohlendisulfid gedient hatte, grosse Mengen Schwefel 
enthalt und beim Giiihen untw Luftabscbluss zuriickhalt. Als weicbe, 
aschenfreie Zuckerkohle im Schwefeldampfe zu heller Rothgluth er- 
hitzt wurde, entstand vie1 Schwefelwasserstoff, und es blieb eine 
schwere Kohle mit 20 pCt. Schwefel, welcher an kochende Kalilauge 
nicht abgegeben und selbst bei der Eisenschrnelzhitze nicht vollig aus- 
getrieben wurde. Die harte, wasserstoffarme Zuckerkohle behielt da- 



gegen keinen Schwefel zuriick. - Wird dichte, harte Kohle im Sauer- 
stoffstrome entzundet, so scheint dem Eintritt der intensiven Ver- 
brennung eine Oxydation zii Kohlenoxyd rorherzugehen. 

Eine rosafarbige,  Ealk und Thonerde haltende Varietat des 
Talkes, von W. H. H o b b s  (Arneric. Journ. of science [ 3 ] ,  45, 
40.1-407). Nahe dern Stadtchen Canaan, Cann., fand man auf Hluft- 
flachen im Dolomit rosenfarbige Schnppen eines Minerals com spec. 
Gewicht 2.86, welches seinen physikalischen und optischen Eigen- 
schaften nach, sowie darch seine chemische Zusammensetzung zu den 
Talken zu rechnen ist. Es enthalt 3 04 pCt. A 1 2 0 3  und 4.19 pCt. CaO. 
Dem grosseren IZalkgehalte verdankt es die lrichtere Schmelzbarkeit, 
5 nach v. K o b e l l ’ s  Scala. Die Flrbung ist rermuthlich durch d i e  
Spur Mangan rerursacht; sie verliert sich am Sonnenlichte. 

Srhertel 

Schertel. 

E l e k t r o c h e m i s c h e  W i r k u n g e n  der Magnet i s i rung  , ron e. 0. 
S q u i e r  (Americ. Journ. of science [?] 4 6 ,  443-455). R e n n  Eisen 
in einem magnetisLhen Felde cheniischer Einwirkung ausgesetzt wird, 
so treten zwei einander gerade entgegengesetzte Eiufliisse auf: einer- 
seits der unmittelbare Einfluss des niagnetiscben Zustandes des Mrtalles, 
welcher bewirkt, dass die starker magnetisirten Theile vor chemischen 
AngrifTen bewahrt bleiben, andererseits der iiidirecte EinRuss d c s  
Magneten, erregt durch die Concentration der Reactionsproducte um 
die starker magnetisirten Theile des Eisens. Dieser hat das StrcIben, 
an den starker magnetisirten Stellen ein hijberes Potential aufrecht 
zu erhalten und erregt zuletzt perniariente elektrische Strome, welche 
\on den starker magnetischen Thrilen durch die FlGssigkeit zu den 

U e b e r  die N a t u r  gewisser L o s u n g e n  und i i b e r  ein neuea 
Verfahren  z u r  U n t e r s u c h u n g  derselben, von hl. C a r e y  L e a  (Americ. 
Journ. of science [ 3 ]  45,  478-487). Alle normalen Sulfate der 
schweren Metalle reagiren s u e r  auf Lakmus,  ebenso alle normalen 
Sesquisulfate. Um z u  ermitteln, ob diese Reaction von freier (durch 
Jlissociation frei gewordener) Schwefelsaure hervorgrrufen wird, dient 
das  Verhalten des Herapathites (Chininjodosulfat, 4Ch, 3Hz SOj, 2HJ, 54). 
Ilerselbe giebt ohne Spaltung des Molekiils die gesammte Schwefelsaure 
an Raryumcarhonat oder Baryumhydroxyd ah  und nimmt dann au8 
Losungen die geringsien Spuren ungebundener Schwefelslure mit 
charakteristischer Farbenreaction wieder auf. Man rerfahrt auf folgende 
Weise: Baryumcarbonat wird in  einem Becherglase mit 70 proceatigem 
Alkohol bedeckt und krystallisirter Herapatit eingetragen. Derselbe 
lost sich iu Gegenwart von Baryumcarbonat in dem kalten schwachen 
Alkohol in reichlichen Mengen und giebt eine Lijsung van der Farbe  
des Sherrys , welche bei freiwilliger Verdunstung zu einem anibra- 
farbigen Firniss ohne Spur von Krystallisation eintrocknet. Versetzt 

iieutrnlen Theileri des Eisenv gehen. SLlleltcl 
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man aber die Liisung mit einer Spur  Schwefelsaure, so hinterbleibt 
bei der Verdunstung ein eharakteristisch blauschwarzes Hautchen mit 
einzelnen Krystallen von Jodchiniusulfat. 1st die SchwefeIsaure auch 
an die schwacbsteo Basen gebundeu, so is t  sie unvermbgend, Herapathit 
z u  regeneriren. Brucinsulfat oder Chininsulfat vermiigen die Reaction 
ebensowenig hervorzubringen, wie Natriumsulfat. Der  Umstand, dass 
Chininsulfat rnit dem Reagens nicht Herapathit bildet, beweist, dass 
i n  dem Reagens freies Jod  nicht rorhanden ist. - Bei der Prufung 
nach diesem Verfahren ergab sich, dass die Alkalisulfate, sowie die 
Sulfate von Mg, Zn, Cd, Cu, Ni, Co, Mn, T I  und von Morphium, Chinin, 
Strychnin und Brucin bei der Losung in Wasser keine Schwefelsaure 
frei geben. Ferrosulfat dagegen enthhlt i n  Liisung stets freie Scbwefel- 
saure, wie oft es auch mag umkrystallisirt worden sein. Auch die 
Liisungen seiner Doppelsalze mit Ammonium- o d w  Magnesiumsulfat 
entbalten Schwefelshure in  freiem Zustande. Freie Schwefelsaure is t  
ferner in den Lijsungen der nornialen Sesquisrilfate und der Alaune 
nachweisbar; nur die Liisung des Chromalatius macht eine Ausnahme. 
Die sauren Sulfate werden bei der Auflijsung ebenfalls dissociirt; die 
geringste Menge Schwefelshre, einern neutralen A1 kalisulfat zugesetzt, 
wird erkennbar. - Zur  Darstellung des Reagem wendet man Baryum- 
carbonat im Ueberschuss a n  und schiittelt die Mischung haufig. Sobald 
die griinen Partikelchen verschwunden sind, was nach einem oder zwei 
Tagen eintritt, muss die Liisung filtrirt und mit frischem Baryum- 
carbonat einige Tage unter haufigem Schiitteln in Beriihrung gebracht 
werden. Um sich zu uberzeugen, dass das Reagens frei von jeder 
Spur Herapathit is t ,  versetzt man einen Theil desselben mit einem 
Tropfen Oxalsaureliisung und liisst verdunsten. Die geringste Spur 
des Salzes wird sich dann i n  den charakteristischen Formen zeigen. 

Die V e r w e n d u n g  des Kupfern i t ra tee  im V o l t a m e t e r  und das 
e lek t rochemische  A e q u i v a l e n t  des K u p f e r s ,  von F. E. B e a c h  
(Americ. Journ. of science [.?I 46, 81-88). Kupfrrnitrat gestattet die  
Anwendung writ griisserer Stromdichten (mindestens bis 0.25 Amp. 
a u f  1 qcm), ohne dass der Niederschlag ungleichmassig wird. Zwischen 
l o0  und 35' wird das Gewicht des Kupfers durch die Temperatur 
nieht beeinflusst. Bei niederer Temperatur wachst die Neigung zur  
Oxydation, doch wirkt eine geringe Mcnge Chlorammonium dieser 
Neigung entgegen. Man bereitet den Elektrolyt, indem man reinstes 
Kupfernitrat in Wasser k s t ,  zur Austreibung der Luft kurze Zeit 
kocht und zur vijlligeri Neutralisation ein oder zwei Stunden bei 1000 
in  Beruhrung rnit blanken Kupferstreifen Idsst. Die fertige Liisung 
sol1 das  spec. Gewicht 1.53 haben. Zu j e  100 ccm derselben giebt 
man 1 Tropfen conc. ~hlorammoniumlosung. - D a s  elektrolytische 
Aequivalent des Kupfers wurde = 0.00032939 - 0.00032948 gefunden. 

Schertel. 

Schertel 
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Halogendoppelselze des Arsens mit Casium und Rubidium 
und einige Verbindungen des Arsentrioxydes mit den Helolden 
des Casiums, Rubidiums und Kaliums, von H. L. W h e e l e r  
(Arneric. Journ. of science ( 3 )  46, 88-89). Folgende neue Verbin- 
d ungen werden beschrieben: 

3CsC1.  2AsC19 3 C s R r .  2AsRr3 3 C s J  . 2 A s J 3  
5 R b C l .  2AsC13 3 R b R r .  2AsBr3 3 R b J .  2 A s J 3  
Cs C I .  A s s 0 3  Cs B r .  A s 2 0 3  CS J .  As203 
RbC1.  As203  R b B r .  A S 2 0 3  R b  J . As2 0 3  und K J . As2 0 3 .  

Die Darstellung der Halogendoppelsalze gelingt n u r  aus stark 
sauren Liisungen. Die Chlor- urid Bromverbindungen sind gelb, die 
Doppeljodide tief roth , i n  griisseren Kryatallen scheinbar schwarz. 
Die Verbindungen des Arsentrioxydes mit den Haloi'den der Alkalien 
werden durch Krystallisation der  Halogeridoppelaalze atis verdiinnten 
Sauren erhalten. - Die Krystallfornien der deutlich krystallisirten 

Ueber die Doppelhaloldsalze des Antimons mit Rubidium, 
von H. L. W h e e l e r  (Americ. Journ. of science ( 3 )  46 ,  2ti3 - 279). 
Folgende Verbindungen Rind dargestellt worden: RbCI .  2 S b  CIs.Hz0; 
Rb C I .  S b  Clg; 3 Rb CI.  2 S b  CIS; 23 R b  CI.  I0 S b  CIz (?). 3 RbBr.  
2SbHr3;  2 3 R b B r .  10SbRrg (?); J R b J .  2SbJ3. - Das erste Doppel- 
chlorid R b  C1. 2 S b  Cl3 gehiirt einem nenen Typus a n ,  welcher von 
R e m e e n  und S a u n d e r s  (diese Berichte 25, Ref. 568) nicht beobachtet 
worden ist. Es krystallisirt aus salzsauren Liisungen, welche 6 bis 
8 MoI. SbCl:+ auf 1 Mol. RhCi  enthalten, in fartilosen, langgestreckten, 
monoklinen Tafeln , welche ausserhalb der Mutterlauge bald ihren 
Glanz verlieren, undurchsichtig werden und sich zersetzen. Das 
Chlorid R b C I .  SbC13 wurde bereits von R e m s e n  rind S a u n d e r s  
beschrieben. 3 Rb C1. 2 S b  Cl3 entspricht dem Araentrjchloriddopprl- 
saize, ist gelb wie dieses, ron gleicher Krystallform und wabrscheiri- 
lich identisch niit der ron R e m s e n  und S a u n d e r s  beschriebenen 
Verbindung 5 R b C l .  3SbC13. Die Verliindung 23RbC1.  lOSbCI3 ist 
zuerst ebenfalls yon R e m s e n  und S a u n d e r s  erhalten worden, doch 
diirfte ihre Formel noch nicht feststehend sein , weil die Verhaltuisse 
16 :  7 ,  9 :  4 ,  7 :  3 den analytischen Ergebnissen nicht minder gut ent- 
sprechen. Die beiden Bromdoppelsalze wurden in glanzend gelben, 
sechsseitigen Tafeln erhalten. Das  Jodid 3 R b  J . 2 S b  J 3  entsteht, 
wenn eine Losung von Rubidiurnjodid in Jodwasserstoffsanre heiss 
mit Antimonjodid gesattigt wird ; es bildet tiefrothe, zangenartige 
Rrystalle. - Genaue Beschreibung der Krystallformen wird im Originale 

Gemischte Halogendoppelsalze von Blei und Kalium (Er- 
ganzende Mittbeilung), von Ch. H. H e r t y  (Americ. Chem. Journ.. 15, 

Verbindungen werden beschrieten. Schertel. 

gegeben. Schertel. 



357-359). Aus Mischungen ron Bromkdium mit Bleibromid und 
Hleijodid wurde auch das von W e l l s  (diese Berichte 26, Ref. 226)  
mtdeckte  Salz RaPbBrbHz 0 erhalten. Enthalt das auskrystallisirte 
Salz jedoch mehr als Spuren von Jod ,  so gehiirt es stets dem Typus 
K Pb BrQ . Hzo an. (Vergl. auch diese Berichte 26, Ref 530) .  Srhertel. 

U e b e r  die D o p p e l c h l o r i d e  von Blei  und Ammonium, von 
W. W .  R a n d a l l  (Americ. Chem. J o u m .  15, 494 -504). Diese 
Untersuchung fuhrte, wir die v o n  H. W e l l s  und W. R. J o h n s t o n  
(diese Berichte 2 6 ,  Ref. 525)  zu den] Schlusse, dass die vom A n d r e  
Leschriebenen Salze nicht bestehen. Die einzigen Salze, welche der 
Verf. als homogen erkannte, sind : ( P b  C1& . N Hq CI und P b  CI? . 

Eatalytische Wirkungen des Wassers, von R. E. H u g h e s  
{Philosoph. Mag. (5) 35, 53 1-534). VGllig getrocknetes Chlorsilber, 
i n  einem theilweise ausgrpgmpteri Exsiccator niehrere Stunden der 
S o m e  ausgesetzt, farbtr sich nicht dnnkler; nach Einfuhrung h e r  
Spur Feuchtigkeit trat rascbe Farbung eirr. Getrocknetes Chlor- 
wasserstoffgas hatte bei gewohnlicber Temperatur, wie bei 1000 iri 

2 stiindiger Rerubrung i i n r  schwache Wirkung auf trocknes Silbernitrat 
(1.7-1 pCt. der theoretischen). Getrocknetes Manganhyperoxyd wird 
von trnckenem Chlorwassrrstoff teilweise angegrifYen. Liisungen von 
Metallsalzen in absolutem Aether oder Alkohol werden von trocknern 
Chlorwasserstoff oder Schwefelwasserstoff kaum verandert. Chlor- 
wasserstoff und Ammoniak i n  viillig trocknem Zustande vereinigen 

U e b e r  e i n e n  b e m e r k e n s w e r t h e n  Fall v o n  u n g e w o h n l i c h e m  
Anwachsen des Brechunguvermogens  von p h e n y l i r t e n  Basen,  
ron F. Z e c c h i n i  (Atti d. R. Acc. d. Lincei. Rndct. 1893, I. Sem., 
49 1-404 und Gazz. Chim. 23, 2, 42-46). Wenn man das  Brechungi- 
vermogen des Anilins mit drmjenigen des Diphenylamins und Tri- 
phenylamins vergleicht, so zeigt sich, dass der Zuwachs des Brechungs- 
vermiigens bei Eintritt einer Phenylgruppe stets grosscr ist, als er 
sein miisste, wenn die Phenylgruppe in jenen Basen das gleicbe 
Rrechurigsvermiigen besasse , wie im Benzoi. Die Unterschiede sind 
gerade so gross, dass dadiirch, wenn man das sonst bekannte, con- 
stante Brechungsvermiigeu der Phenylgruppe in Rechnung zieht, die 
Atornbrechung des Stickstoffs sowohl nach der n-Formel ,  wie nach 
der nz-Formel im Diphenylamin etwa doppelt, i m  Triphenylamin 
etwa dreimal so gross erscheint als im Auilin. Vermuthlich nehmen 
an der Aenderung des Brechungsvermogens der gennnnten Basen so- 
wohl die Phenylgruppe, wie auch der Stickstoff Theil. Bei den 
Aethyl- und Propylaminen ist ein ahnliches Verhalten nicht zu be- 
anerken ; dagegen zeigte sich, wenn man aus dem Brechungsvermagen 

2 N H I  Cl. Xcliei tel. 

sich riicht (vergl. auch  diese Berichte 28,  Ref. 459). Sdiertel. 



des Anilins sowie des Mono- und des Dimethylanilins die Atom- 
brechung des Stickstoffs berechnet, dass dieselbe FOR jenem zu diesem 
recht erheblich ansteigt, wenngleich nicht in dem Maasse, wie bei 
den phenylirten Basen. Fiir das Methyldiphenylamin fand schon 
B r i i  h l  ein sebr starkes Brechungsverrnijgen (diese Berichte 19, 2746). 

Ueber eine der Gasgle ichung entsprechende Gle ichung fiir 
die Metalle, von E. B o g g i o - L e r a  (Att i  d. R. Acc. d .  Lincei. Rndct. 
1893, I .  Sem., 559-563). Aus einern Satze ron  C l a u s i u s  leitet 

Verf. die Gleichung -- -- = N g v  = H  a b ;  in dieser hedeutet 

M die Masse, V das Volumen des Korpcm, K ist seine absolute spe- 
cifische Warme,  T die absolute Temperatur, E das mechanische 
Warmeaquivalent, N bedentet die Zahl der Molekeln in der Volumen- 
einheit und die mittlere, auf eine Molekel von den anderen aus- 
geiibte Kraft; H ist eine Constante und ist,  da  die linke Seite der  
Gleichung die auf die Einheit des \.'olumens bezoqene, moleculare 
kinetische Energie bedeutet, fur die Metalle mit deren Zerreissungs- 
coefficienten zu yergleichen. Derselbe ist fiir eine Anzahl r o n  Me- 
tallen von W e r t h e i m  bestimmt worden; e r  ergab sich etwa = H 
fur An, Ag,  Cu, P t  und P d  unter der Voraussetzung, dass deren 
Moleculargrijsse gleich derjenigen des Wasserstoffes sei, wahrend beim 
Ziok ein entsprechendes Resoltat auf  Grund der Voraussetzung ge- 
wonnen wurde, dass dieses Metall aus einatomigen Molekeln besteht. 
\Vie men sieht, hat obige Gleichung viele Aehnlichkeit mit der Gas- 
gleichung; znsammen mit einer \*on M o i i t i e r  (Compt. rend. 70,  1315) 
aufgestellten Gleichung fiibrt sie zu dern weiteren Ergebiiiss, dass der 
lineare Ausdehnungscoefficient der festen Metalle gleich ist 4/3 d e s  
Productes aim dem reciproken Werth der absoluten Temperatur und 
der grijssten Verlangerung, welche Prismen der Metalle von dcr Ein- 
heit der Liinge und des Querschnittes durch Zug erleiden kiinnen. 
Diese Folgerung bewahrheitete sich an den Messungen vnn W e r t  - 
h e i m  f i r  Au, Ag, Cu, Pt und P d  mit befriedigender Annaherung. 

Foerster. 

MKTE 

Foersw.. 

Ueber  das Molecularvolumen einiger Borverb indungen,  VOIE 

A. G h i r a  (Gazz. Chini. 23, 2, 8-11). Ein Referat iiber diese Ar- 
beit aus den Atii d .  R. Acc. d .  Lincei. Rndct. siehe diese Rerichfe 26, 
Ref. 573.  Foerster. 

Beitreg z u r  Kenntn iss  der Cons t i tu t ion  a n o r g a n i s c h e r  Ver- 
bindungen, von A. W e r n e r  und A. M i o l a  t i  (Gazz. Cljim. 23, 2, 
140-165). Nach der Theorie Ton W e r n e r  (diese Berichte 26 ,  Ref. 
35 1) konnen die unmittelbar an ein Metallatom gebundenen negativen 
Reste nicht als Ionen auftreten; es enthalt darnach das  Luteokobalt- 
bromid ebenso wie das  Roseokobaltbromid und das  Tetraminroseo- 



kobaltbromid 3, das Purpureokobaltbromid und das Xanthokobaltbro- 
mid 2 und z. B. das Praseokobaltbromid nur  1 Atom Brom in einer 
solchen Form, dass es in der Liisung als Ion auftreten kann. Dies hat  rnit 
Hiilfe des elektrischen Leitvermiigens dicser Salze nun auch bewiesen 
werdeil kiinnen, iridem sich dasselbe fur die erstgenannten drei Salze 
als an1 grtissteri und nahezu gleich erwies, and fiir Purpuren- u n d  
Xarlthokobaltbromid war es erheblich kleiner; nur  fur Praseokobalt- 
chlorid wurde ein mit der Zeit sehr vcrbnder1icht.r Werth erhalten, 
welcher bald dem fiir ein dreiioniges Salz gefundenen gleichkani. 
Dies riihrt daher, dass dieses Salz in wlssriger Losung scbnell in  
Tetraminroeeokobaltbromid iibergeht, indem das Hrom im positiven 
Radical dorch 2H20 ersetzt nnd dadurch, gerade wie es die Theorie 
verlangt, in den Ionenzustand ubergefiibrt wird. Bestandiger in wansriger 
Liisung ist das Carhonatotetramminkobaltbromid, und dieses zeigt in  
der T h a t  dsls Leitvermiigen, wie es fiir Salze rnit e i n e m  negativen 
Ion bier zu erwarten war. Geht man nun zu Verbindungen iiber, 
welche, wie das  E r d m a n n ’ s c h e  Hexaminkobaltnitrit, uberhaupt alle 
negativen Radicale unmittelbar an das Metallatom gebunden enthalten, 
SO fiudzt sich bei diesen in der That  auch nur eine s rhr  geringe 
Leitfahigkeit. Das gleiche ist der Fall fur Losungen des Plato- 
semidiamminchlorids , des Platosamniirichlorids , des Platindiammin- 
und des Platinsemidiamminchlorids, welche alle ein nur sehr geringes, 
mit der Zeit ein wenig anwachsendes Lritvermogen besir zen, wlhrend 
dassrlbe fiir die Verbindung Pt(NH&C12, so wie es die Theorie oer- 
langt, dem des Pnrpureokobaltchlorids entspricht. Aehnlich wie in 
diesen Fallen liessen sich die Folgerungen ails der Theorie W e r n e r ’ s  
iiber die Cotisritution rieler Doppelsalze an einrr Reihe von V w -  
bindungen bestatigen. So leitet eine Liisung voii [Pt(N H&]Cll etwil 
doppelt so gut, wie dic jeriige von [CI?Pt(N H3)4] CI?, welche Verbin- 

Ueber einige Eigenschaften der Bleioxyde, ron A. B o n n  e t 
(Compt.  rend. 117, 518-519). Wird Baumwolle niit einem Alka l i -  
plunlbat gebeizt nnd dann gewaschen, so schliigt sich auf  der Faser  
hraunes Bleisuperoxyd nieder, welches in Folge seiner oxydirenden 
Wirkiing d e n  Stoff mehr oder rriinder augreift. Benutzt man dagegen 
eine entsprechende Bleioxydverbindung (Plumbit), so schlagt sich eiti 
weissea Oxyd nieder, welches die Faser  uicht angreift; eine so ge- 
beizte Baumwolle giebt mit Sumach, Campeche, Gelbholz u. s. w. 
gefbrbte Lacke und fixirt die meisten Metalle aus geeigneten Badern. 

Die elektriscQe Erregung dea Benzins und die V e r h i i t u n g  
dadurch entstehender Brande , ron C. F. G ti h r i n g  (Chem.- Ztg. 
1893, 1634). Verf hat ein sebr einfacbes Mittel gefunden, die Ent- 
stehung von elektrischer Spannung bei wiederholtem Eintauchen von 

dung ebenso M e t ,  wie K2PtC14 und Iigt‘tCl+ toerster 
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trockner Wolle oder Seide in trocknes Bcnzin zu vermeiden. Dasselbe 
bestebt in einer Zumischung yon ca. 0.2 pCt. einer in Benzio liisli'chen 
Seife. Das  Verfahren hat  sich so bewahrt, dass dasselbe z. R. in  
den S p i n  d l  e r'scheii Waschereien schon i n  den Grossbetrieb einge- 
f'iihrt ist. Wiil. 

Organische Chemie. 

Untersuchungen iiber die in der Wurzel von Corydalia 
cam (Schwgg.) enthaltenen Alkalo'ide, ron M. Fr e u n d  und 
W. J o s e p h i  (Lieb. Ann 2 7 7 ,  1-19). Zur Erganzung der vorlau- 
iigen Mittheilung i n  diesen Berichten 26, 241 1 sei aus der rorliegenden, 
ausffihrlichen hbhandlung Folgendes naebgetragen. C o r y d  a l i n ,  
Cia H27 NO4, zeigt in Chloroform [ u ] ~  = t- 300.1 O, liefert die Salze 
RHCI + 9 € 3 2 0  (Saulen vom Schmp. 206-2070), R H J  (gelbliche 
Tafeln, bei 220" sich zerpetzend) und giebt ein Jodmethylat, welches 
riach Ueberffihrung in die entsprechende Chlorverbindung durch Kali 
das M e t b y l c o r y d a l i n ,  C Z ~ H ~ ~ N O ~ ,  liefert. Dieses bildet Siiulen 
vcm Schmp. 112O und giebt ein Jodmethylat, CarH32NOdJ (Scbmp. 
193-1960) sowie ein Chiorbydrat (+ 6 H2O). - B u l b o c a p n i n ,  
C I ~ H ~ ~ N O ~  (nicht C34H36N207 1. c.), zeigt in Chloroform [.ID = 
+ 23i . lU,  liefert die Salze RHCl  (bei ca. 270° aerfallend), R2HzPtCl6 
(zwischen 200-230O zerfallend), R H H r  (zerf. bei 250-2700), R H  J 
(zerf. bei 230-2700), RHaSOc + dHaO, R H N 0 3  (zerf. bei 230 bis 
250°), R . CH3 . J (Sehmp. 257O), enthatt 1 Methoxjl und krystnllisirt 
rhombisch-hemi~drisch. - C o r y c a v i n ,  C23H23N05; Salze: R H C l  
+ HzO (Schmp. 219O), R2H2PtCls f 5 Ha0 (zerf. bei 214O), R H J  
+ HzO (zerf. bei 2360), R C H 3 J +  l 1 / ~ H z O  (zerf. bei 218O). - Aus 
S c h  u c h a r  d'schem Corydalin pur. wurde neben Corydalin eine zweite 
Base C o r y b u l b  i n  in filzigen Krystallen gewonnen, welche bei '200@. 
zu sintern begannen, sich bei 207-2080 zersetzten und bei der Ana- 

Untersuchungen iiber das Narce'in, ron M. F r e u n d  (1. Abh.), 
mithearbeitet von G. B. F r a n k f o r t e r  (Lieb. Ann. 2 7 7 ,  20-58)- 
Verf. zeigen, dass das Narcei'n nictit nach der Formel CgsH29NO9. 

-t- 2 H 2 O  ( A n d e r s o n ) ,  soudern C23HxNOg + 3HzO zusamrnenge- 
setzt ist,  und dass es identisch ist mit dem Pseudonarcein, welches 
R o s e r  aus NarcotinjodmethFlat durch Erhitzen rnit Kali hergestellt 
hat: schon R o s e r  hatte beide Kiirper fiir ideotisch gehalten, war 
uber ron dieser Ansicht zuriickgekommen, weil sein Product s icb 

lyse ergaben: C = 70.07-70.14, H = 7.2, N = 4.5. Gabriel. 




