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Allgemeine, Physikalisehe und Anorganische Chemle. 

Beziehung zwischen dem Atomgewiofit der darin enthaltenen 
Metalle und dem krystallinieohen Charakter isomorpher Salee. 
Eine vergleichende kryetallographische Studie der normalen Sul- 
fate von Kalium, Rubidium und Caesium, von A. E. T u t t o n 
(Journ. Chem. SOC. 66 nnd 66, 628-715). Aus der eingehenden und 
ausgedehnten Untersuchnng der  Eigenschaften der drei normalen A l -  
kalisulfate seien folgende Puukte hervorgehoben: Ihre  Liislichkeit in  
Wasser ist sehr verschieden; bei gewiihulicher Temperatur branchen 
100 ccm Wasser 10 g Raliumsnlfat, 44 g Rubidiumsulfat, 163 g 
Caesiumsulfat zur  Siittigung. Die Axenverhaltnisse der Rubidiumsul- 
fatkrystalle liegen zwischen denen der Kalium- und Caesiumkrystalle; 
das Gleiche gilt fiir die relative Dichte und das Molecularvolum. 
Auch die Brechungsindices und die optische Elasticitat, die Molecular- 
Refraction und Dispersion zeigen dasselbe Verhalten , sodass zu- 
sammenfassend gesagt werden kann: Die krystallographischen Eigen- 
schaften der streng isomorphen, rhombischen, normalen Kaliurn-Rubi- 
dium-Caesiumsulfate sind Functionen vou dem Atomgewicht des Me- 

Die Siedepunkte homologer Verbindungen [ 11. T h ei 11, ron 
J. W a l k e r  (Journ. Chem. SOC. 65 und 66, 725-734). I n  einer friihe- 
ren Arbeit (diese Berichte 2 7 ,  Ref. 540) war nachgewiesen worden, 
dass die Formel T = a .  Mb, wo T den Siedepunkt i n  absoluter Zah- 
lung, M das Moleculargewicht und a und b Reihenconstanten be- 
deuten, die Siedepunkte irgend einer homologen, normalen Aether- 
reihe augeniihert auszudriicken vermag. Die Untersuchungen werden 
jetzt auf andere Reihen ausgedehnt: Auf die Methyl-, Aethyl-, Yro- 
pylester der normalen Fettsauren, auf die normalen Fettsaurcn selbst. 
Die Uebereinstimrnung zwischen Rechnuug und Beobachtnog war  be- 
friedigend, nur die ersten Glieder zeigten Differenzen von mehrereo 
(bis zii 11) Graden. Rei den normalen Paraffinen gehorchten die Glieder 

talles, das  sie enthalten. Le Blanc. 
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CS bis C19 der Formel, die niedrigeren nicht; von ibreii Monohalogen- 
derivaten liessen sich nur die Chlorverbindungen durch die Formel 
gat  darstellen, nicht die Bromide und .Jodide. Ebensowenig fiigten 
sich die Alkohole; etwas besser die Alkylamine. Befriedigend w a r  
die Uebereinstimmung f i r  normale einfache Ketone und gesattigte Al- 

Eine Probe alten echottischen Eisens, von M. D. D o u g a l  
(Journ. Chern. Soc. 65 und 66, 744-750). Die physikalischen Eigen- 
schnften sowie die chemische Zosammensetzung eines vor ca. 300 Jahreu 
bearbeiteten S t i c k  Eisens wurden untersucht; es erwies sich dem 

Das M a x i m u m  der molecularen  Ablenkung bei den Estern 
d e r  activenDiacetylglycerinsaure, von P. P r a n k l a n d  und J. M a c  
G r e g o r  (Journ. Chem. SOC. 65 iind 66, 750-760). I n  frdheren Mit- 
theiliingen war nachgewiesen worden, dass das Drehangsverm6gen der  
actiren Glycerinsiiure durch den Ersatz des Carbaxylwasserstoffs diirch 
Alkylradicale beeinflusst wird, und zwar war gefunden, dass in d e r  
Methylreibe das  specidsche Drehungsverm6gen vom Methyl- bis zum 
normalen Butylglycerat stetig wlcbst, das Heptylglycerat jedoch ge- 
ringer dreht als daa normale Butylglycernt - die Pentyl- und Hexyl- 
rerbindungen warrn nicht untersucht - und das Octyl- geringer als 
dits Heptylglycerat. Es ergab sicb mit anderen Worten ein Maximum 
fiir das specifische Dretiungsvermiigen beim Kutylglycerat. Das  (fleicbe 
gilt fiir den van G u y e  eingefuhrten Hegriff der amolecularen Ab- 

lenkungc [a], = v-5, wo a der beobachtete Drehungswinkel, L 

die Lange des Polarisationsrohres, M das Moleculargewicht und d die 
Dichte bedenten. Die gleiche Untersuchung wird nun fur die Ester 
der Diacetylglycerinsaure durchgefihrt mit ahnlichem Ergebniss. Die 
Einfiihrung des Asymmetrieproductes erwies eich als ungeeignet zur  

Beobachtungen iiber den Einfluse der T e m p e r a t u r  auf die 
optische Activi tgt  organischer Fl i iss igkei ten,  von P. Frank l a n d  
und J. M a c  G r e g o r  (Journ. Chela. SOC. 66 und 66, 760-771). Ge- 
whhnlich wird l e i  optischqactiven Kiirperti das  Drehungsvrrmagen 
riiit steigendrr Tempcratur geringer , jedoch sind aucb eine Anzahl 
Stcrffe bekannt, bei denen es wiiehst. Zu letzteren gehijren, wie vor- 
liegende Arbeit zeigt, die Ester der Glycerin- und Diacetylglycerin- 

Mogliche Beziehung ewiachen  der Loslichkeit eines Gases 
und der Viscositat seines Losungsmi t te l s ,  von T. E. T h o r p e  
iirid J. W. R o d g e r  (Journ. Chem, SOC. 65 iind 66, 752-787). A116 
lieobachtungen anderer Forscher iiber die Loslichkeit vou Wasserstoff, 

deb yde. Le Blanc. 

besten Material der  Jetztzeit ebenbtirtig. Le Hlnnc. 

Erklarung der Erscheinungen. Lo Rlauc. 

sliure in der Mettiylreihe. 1.0 Hlauc. 
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Sauerstoff und Stickstoff in  Aether wird geschlassen, dass fur dasselbe 
Gas die Verminderung des TemperaturcoEfficienten fiir irgend ein 
Temperaturintervall anniihernd proportional der entsprechenden Ver- 
minderung des Viscositatscozfficienten des Losungsmittels ist, und dass 
fernw fiir das G a s  mit grasserem Yoleculargewicht der Proportiona- 

Die chemischen Besiehungen zwischen Kohlenstoff  und 
Eisen, FOU J. 0. A r n o l d  uud A. A. R e a d  (Journ. Chem. SOC. 65 
und 66, 788-8801). Von den Ergebnissen sind folgeode zu erwah- 
nen. Das Besteben des ron A b e l  und M i i l l e r  entdeckten Kohlen- 
stoffeiseos mit der Formel Fe3C wurde auf andere Weise bestatigt. 
FesC kommt in zwei Modificationen vor. I n  hartem Stahl ist vom 
gesammten Kohlenstoffgebalt ein grosserer Procentsatz in Forni dieser 
Verbindung enthalten als in weichem. In stark manganhaltigem 
Stahl kann ein Tbeil des Eisens in Fe& durch Mangan ersetzt werden; 
die so entstehende Doppelverbindung ist weniger bestandig a18 die  
reine Eisenverbindung. Le Ulalic. 

Die magnetische Drehung von Verbindungen, die vermuth-  
lich A c e t y l  enthalten oder ketonischen Ursprungs sind, von w. 
H. P e r k i n  (Joum. Chem. SOC. 65, und 66, 815-828). In  Fortsetzung 
friiberer Untersuchungen (diese Berichte 26, Ref. 138) wird geschlossen, 
dass das  Allylacetylaceton, das  Aethyl-Monocarboxyathylacetoacetat, 
das Aethyl-#-iithyloxycrotonat ungesattigte Verbindungen siod, wBhrend 
das Hydrircetylaceton nls Acetylisopropylalkohol aufzufassen ist. 

litatsfactor grBsser ist. Le Blauc. 

Le Blnuc. 

Die Ansiehung ungleichartiger Molekeln, von W. S u t h e r  - 
Matbematische Ablei- 

Einige Versuche mit fes te r  Kohlensaure, ron L. B l e e k r o d e  
(Phil Mug. 38, 81-89>. Das specifische Gewicbt der festen Kohlen- 
saure wurde zu 1.3-1.6 ermittelt. Wurde die eiserne, Biissige Koh- 
lensanre enthaltende Flasche durch Paraffinstiitzen isolirt und mit 
einem empfindlichen Goldblatt - Elektroskop verbunden, so erwies sie 
sich, wenn das  Gas heftig ausstrtimte, im Allgemeinen negativ elek- 
trisch. Der  Gasstrom selbst war  nahe an der OeRnung positiv, in 
einigrr Entfernung haufig negativ elektrisch. Bringt man feste Koh- 
lenraure direct mit dem Elektroskop in Beriihrung, so ladet sich dies 
stark negativ elektrisch; ebenfalls negativ elektrisch wird eine mit 
d r r  Hand geriebene Scbeibe fester Kohlensiiure. An Stelle der 
Hand kann man auch eine Kupfer- oder Zinkscbeibe verwenden. Legt 
man ein Stiick fester Kohlensiiure anf ein Stiickchen Metall, das  sich 
aiif einem Resonanzboden befindet, so entsteht in Polge des schnellen 
Verdampfens ein lauter Ton. - Bringt man Quecksilber in eine 
Mischung von Kohlensaure und Aether, so tritt keine ausgepriigte 

l a n d  (Phil .  Mag. 88, 1-19 und 188 - 198). 
t u  ngen. Le Rlane. 

[1*1 
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Krystallbildung ein, d a  das  Metal1 zu rasch erstarrt. Nimrnt man 
dagegen ein mit einer Hohlung versehenes Stiick fester Kohlensaure inid 
giesst in dasselbe Quecksilber, so entsteht ein niedriger, deutlicher Tou ; 
das Quecksilber geriith durch das  Entweichen des  Gases in Schwin- 
gungen, die jedoch allmiihlich aufhijren. Schiittet man nun das Queck- 
silber aus, so findet man schijne, wohlausgebildete Nadeln von festem 
Quecksilber, oft mehr als 1 cm lang. - Schliesslich werden einige 
Versucbe iiber Warmeleitung beschrieben. Mischt man gleiche Mengen 
fester Kobleneaure und Aether in Glasrohrchen von derselben Grosse 
und stellt das  eine in ein mit Luft gefiilltes, das andere in ein luft- 
leeres Gefiiss von gleicher GrGFse, so sieht man das Aeussere drr 
ersten Kugel nach kurzer Zeit mit einer Eisschicht eich bedecken, 
wiihrend die zweite erst einen schwachen Ilauch niedergeschlagenen 
Wassers zeigt. Nimmt man statt Luft nacheinander andere GaRe und 
misst die in bestimmter Zeit entweichenden Mengen gasfiirmiger Roh- 
lensiiure, so findet man diese sebr verschieden. Fiillt man drei elek- 
trische Gliihlampen von gleicher Leuchtkraft und Spanuung j e  mit 
Kohlensiiure , Leuchtgas, Wasserstoff und stellt in einer rierten ein 
Vacuum h e r ,  so kann man beobachten, dnvs die auf die Spitzen der 
Glaskugeln aussen hingelegten Stiickchen Phosphor verschieden schnell 
verandert werden. Zuerst brennt das  auf der mit Kohlensiiure ge- 
fiillten Lampe sich befindende Stiick, dann kommt die Leuchtgas-, die 
Wasserstoff- und znletzt die Vacuum-Lampe an die Reihe. Anknupfend 
hieran wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine solche Oliihlampe 
bei gleicher Leuchtkraft wobl desto weniger elektrische Energie vcr- 
braucht, ein j e  hiiherer Grad  der  Verdiinnung im Innern der Kugel 

Ueber das Hindurchgehen von W&sserstoff durch eine Palla- 
diumwand und den daduroh hervorgebrachtenDruck, von W. Ra m - 
s a y  (Phil. Mag. 38, 206-218). Eine Palladiumeelle wurde mit einern 
Gase, fiir das  sie undurchlassig war, z. €3. Stickstoff gefiillt und der  
Druck gemessen. Darauf wurde sie rnit Wasserstoff von bestimmtem 
Drnck umgeben, wobei ein Hineindiffundiren und ein Steigen des 
Druckes im Innern stattfrrAd. Bei verschiedenen Temperaturen wurde 
gearbeitet. Auffallenderweise war der  Enddruck im Innern meist 
etwas kleiner als zu erwarten war, der Grund dafiir konnte noch 
nicht ermittelt werden. 

Vorliiufige Bemerkung iiber das Spectrum der elektrisohen 
Entladung in fliissigem Sauerstoff, fltissiger Luft und fltissigem 
Stickstoff, von L i v e i n g  und D e w a r  (Phi2. Mag. 88,  235-240). 
Zwischen ziemlich grossen Platinelehtroden wurde der elektrische 
Funke durch obige fliissige Gase bei sehr niedriger Temperatur ge- 
schickt und die Emissionsapectra wurden beobachtet. I n  allen Fiillen 
bekam man ein continuirliches Spectrum und einige helle, vou den 

erreicht ist. Le Rlnor. 

Le Blane. 
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Elektroden herriihrende Linien , wiihrend die Streifen, die von deli 
Fliissigkeitsmolekeln ausgesandt zn sein scheinen , weniger deutlich 
waren. Es liegt die Vermuthung nahe. dass das  continuirliche Spectruirr 
den von den Elektroden abspringenden Theilchen euzuschreiben ist. 
Die weiteren Einzelheiten haben vorwiegend rein physikalisches 

U e b e r  eine Beziehung zwischen OberMchenspennung und 
osmotischem Druck von Liisungen, von B. M o o r e  (Phil. &fag. 
88, 279-285). Theoretische ErSrterungen. Verf. stellt sich a h  Ur- 
sache f5r das  Auftreten des osmotischen Druckes die Verschiedenheit 
der Oberflachelispannung von Lijsungsmittel und Lijsung vor. 

Iiiteresse. La Blanc. 

Le Blanc. 

D e r  specifische Leitungswiderstand und der Temperetur- 
coefficient der Kupfer-Zinklegirungen,  von R. Ha as (Ann. Phys. 
Chem., N. F., 52, 678-G90). Kupferdrahte mit verschiedenem Pro-  
centgehalt (von 0-47 pCt.) an Zink wurden bei verschiedener Tem- 
peratur auf ihr  elektrisches Leitvermiigen gepriift. Die Messreihe einer 
bestimmten Legirung lasst sich in allen Fallen bei Eintragung der Werthe 
in  ein Coordinatensystem dnrch eine gerade Linie darstellen. Das 
Minimum des ‘rernperrtturcoefficienten und der specifischen Leitfahigkeit 
liegt in  der Nahe yon 34 pCt. Zink, diesem Procentgehalt entspricht 
die Formel CnnZn. Da nach den Messungen anderer Forscher bei 
Kupfer - Antimon und Kapfer- Zinn - Legirungen bei Cua S b  bezw. bei 
CurSn ein Maximuni der Leitfahigkeit vorhanden ist, so halt  dies 
Verf. fiir mehr als ein ziifiilliges Zusammentreffen und meint, dass 
inan es hier mit einer festen Verbindung zu thun hat. 

Ueber die Vorgbge bei Umschmeleungen von Blei-Zinn- 
legirungen, von B. W i e s e n g r u n d  (Ann. Phys. Chem., N. F., 52, 
777-792). Zu erwahnen ist, dass nach dem Befund des Verf. bei 
rerschieden zusammengesetzten Legirungen die Differenz ewischen dern 
gefundenen und dem nach der Mischungsregel berechneten specifischen 
Gewicht am griissten ist fiir die Legirung PhSnJ und um so kleiner 
wird, je weiter sich die Legirungen nach einer von beiden Seiteri 
in ihrer Zusammensetzung entfernen. I m  iibrigen sei darauf verwiesen, 
dass O e t w a l d  im ersten Bande seines Lehrbuches die Theorie der hier 
behandelten Erscheinungen hereits ausfiihrlich dargelegt hat, was 

Ueber die mit der Vermischung concentrirter L6SUDgen 
verbundene Aenderung der freien Energie, von w. N e r n s t  
(Ann. Phys. Chern., N. F., 58, 57-68). Es wird die Frage auf- 
geworfen nach der maximalen Arbeit, die bei Vermischung zweier 
concentrirter Losuogen des gleichen Losungsmittels aber von ver- 
schiedenem Gehalt gewonnen werden kann. Als Antwort ergab sich, 
dass haufig (aber keiiieswegs immer) die damit verbundene Wiirme- 

L~ Blanc. 

dem Verf. entgangen zu sein scheint. Le Blanc. 



entwickluug jener ArbeitsgrBsse gleich ist,  oder, um einen Ausdruck 
v. H e l m h o l t z  zu gebrauchen, dass die Aenderungen der freien 
Energie mit denen der Gesammtenergie zusammenfallen. Daraua 
folgt dann weiterhin der nllgemeine Satz ,  dass die Abweichungen, 
welche die Dampfdruck- und Gefrierpunktserniedrigungen s ta rkw 
LBsungen (1 -5 Mol. auf 1000 g Wasser) von einfacher Proportionalitgt 
rnit der hinzugefiigten Molekelzahl zeigen, in engem Zusammenhange 
rnit der  Verdiionungswarme stehen; bei Stoffen mit erheblicher 
positiver Verdiinnungswiirme (z. R. H2S04, &PO4, Ca Cia, ZnCla etc.) 
wlichst die Dampfspannung schneller , bei Stoffen rnit erheblicher 
negativer Verdiinnungswirme (z. B. NaNOa, Nns SO4 etc.) aber lang- 
samer, als der  hinzugefiigten Molekelzahl entspricht. Der  Ausdruck 
Bideale concentrirte Losungs: wird nun eingefuhrt und darunter ver- 
standen Bein homogenes Gemisch zweier Stoffe, bei dem die maximale 
Arbeit, die bei Aenderung seiner Zusammensetzung zu gewinnen ist, 
durch die begleitenden Warmeerscheinungen gemessen wirdc. 

Der Sats vom t h e r m o d y n a m i s c h e n  Potential beim Gleioh- 
gewiohte eines heterogenen Systems mit A n w e n d u n g  auf die 
Theorie von v a n  der W aals  und das Glesetz des Siedepunktes, 
von E. R i e c k e  (Ann. Phys. Chem., N. F., 6 3 ,  379-391). Theo- 

Die Erniedrigung des Gefrierpunktes des LGsungsmittels 
duroh E l e k t r o l y t e ,  von H. C. J o n e s  (Ann .  Phye. Chem., N. F.. 
53, 392-595). ErBrterung einiger moglichen Griinde Iiir die Ah- 
weichungen zwischen Verf. und L o o m  is Resultaten. Inzwisrheu iut 
die Angelegenheit durch eine Arbeit von W. N e r n s t  und R. A b r g g  

Ueber Thermoelemente  aus Meta l len  und Salzlosungen,  VOII 

A. H a g e n b a c h  (Ann. Phys. Chem., N. P., 5 8 ,  447-480). Zwei 
Elektroden aus gleichem Material tauchten in dieaelbe Liisung. 
Wahrend die eine Elektrode rnit der sie umgebenden Fliissigkeitsschictit 
auf constanter Temperatur gehalten wurde, wurde die andere Elek- 
trnde nebst Umgebung auf wechselnde Temperatur gebracht und die 
jeweilige electromotorische Kraft der ganzen Kette bestimmt. Unter- 
sucht wurden die Combinationen Zn,,l. ZnCla . Zn~am,,,~, Zn . ZnSOr. 
Zn, Cu . CuSOc . Cu, Cd . CdSO4.  Cd, sowie solche rnit Platinelektroden 
in folgenden sieben Liisungen: Zn SO*, Cu so4, CoS04, CdSOI, 
K Cr(SO&, CuCls, CdCls. Die (ausgekochten) Salzlosungen wurden 
stets in mehreren Concentrationen angewandt (von 1 pCt. bis zu sehr 
hohem Gehalt). Aus der Untersuchung ergab sich fur Losungen 
von Metallsalzen mit Elektroden aus dem Metal1 des Rations, dass 
die Unterechiede der Therrnokrafte in Fnlge der Concentrations- 
lnderungen fiir die verachiedencn S:ilec iingleich gross sind und dass 

I , ~  R I ~ , , ~ .  

retische Betrachtungea. Le B l a i ~ .  

geklart worden (Zeitschr. physikal. Chem. 15, 68 1). Tde B l u i i ~ .  
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die  Maxima der Thermokriifte bei Elektrolyten mit gleichem Anion 
a n  gleicher Stelle liegen. Die friiher von E b e l i n g  bei 5 p C t .  ge- 
fundenen (zweiten) Maxima konnten nicht aufgefunden werden ; viel- 
mehr nahm die Thermokraft mit grlisserer Verdiinnung noch zu und 
schien einem Grenzwerthe zuzustreben, wie es  mit der N e r n  st’schen 
Theorie iibereinstimmt. Die Thermokrafte stiegen stiirker als der 
Temperaturdifferenz proportional und zwar sind die Abweichungeu 
von der Proportionalitat bei den verdiinnten Lijsungen grosser. Fiir 
d ie  Combinationen mit Platinelektroden wurde gefunden, dass die 
Thermokrafte sich bei Elektrolyten mit gleichem Anion sehr iihnlich 
verhalten, sowohl in Bezug auf die Grossenordnung als auch auf die 
Abhangigkeit yon der Concentration. Ferner sind bei ihnen die 
Unterschiede der Thermokrafte in Folge von Coucentrationsverschieden- 
heiten im Allgemeinen bedeutend grosser als bei den Elementen rnit 
omkehrbaren Elektroden ; der Verlauf der Thermokruft mit steigender 
Temperatur ist nur von der  Temperatur abhangig, nicht von der  
Temperaturdifferenz, ein Satz, der vermuthlich auch auf die andertm 
Thermoelemente auszudehnen ist. Specie11 in Bezug auf die Chrom- 
alaunlosung ist ZLI bemerken , dam sich die beiden Modificationen 
verschieden rerhalten; beim Uebergang von der violetten in  die griiiie 
Modification tritt eine bedeutende Zunahme der Tbermokraft im 
positiren Sinne ein, wenn man unter positiv diejenige Kraft be- 
zeichnet, bei der die warme Elektrode sich aussen positir gegen die 

Ueber die Brechungeexponenten von Cadmiumealelijsungen, 
von R. d e  M u y n c k  (Ann. Phys. Chem., N. F., 68, 559-563). In 
eoncentrirten wassrigen und alkoholischen Losungen nimmt man nach 
den Untersuchungen H i t  t orf’s  iiber die Wanderungsgeschwindigkeit 
Molecularcomplexe an. Verf. glaubte vielleicht auch optische Ano- 
malien zu finden; es bestatigte sich dies jedoch nicht. 

Ueber die Verdampfung des Kohlenstoffa, von H. M o i s s a n  
(Compt. rend. 119, 776-781). Um die Verdampfung des Kohlen- 
stoffs ausserhalb des elektrischen Flammenbogens zu zeigen, bringt 
man in den elektrischen, aus Kalk hergestellten , durch einen starken 
Stroni (’2000 Amp. und 80 Volt) erhitzten Oferi ein etwa 1 cm weites, 
aus Kohle hergestelltes Rohr: dasselbe erfiillt sich sofort rnit einern 
sehr  lockeren Filz, welcher von verdichtetem Kohlenstoffdampf her- 
riihrt. Oder bringt man in jenes Rohr  ein mit Silicium gefilltes 
Schiffchen, so sieht man aus dem Siliciumdampf und Kohlenstoffdampf 
oberhalb des Schiffchens ein Gewebe feiner Nadeln ron Silicium- 
kohlenstoff entstehen. - Der Kohlenstoff geht direct, d. h. ohne vor- 
berige Verfliissigung aus dem festen in den dampfformigen Zustaiid 
4iber. Der ails dem Dampf condensirte Kohlenstoff ist stem Graphit, 
gleichgiiltig, ob die Verdichtung im Robr (s. oben) oder auf einer 

kalte ladet. Le Blanc. 

L~ Blanc. 
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kalten Oberflache (wasserdurchstrijmtern Kupferrohr) oder auf einer 
heissen Oberflache (dem positiven Pol )  erfolgt. Der  nach langerem 
Gebrauch (500 - 900 Stunden) auf den Birnen der  Gliihlampen in 
Folge der Verfliichtigung des Kohlefadens sich absetzende, dunkle 
Beschlag besteht irn Wesentlichen ails Graphit (neben Siliciumkohlen- 
stoff); ist der Faden wahrend der Henutsung gerissen, so zeigt sich 
auf den freieu E d e n  ein Ueberzug vori Graphitkrystallen, aber keine 
Spur von Echrnelzung. Somit verfliisaigt sich der Kohlenstoff weder 
bei gewiihnlichem Druck, noch im Vacuum; vielleicht wird sich eine 
Verfliissigung unter I h c k  erreichen lassrn. (Vergl. das folgende 

U n t e r s u c h u n g  d e r  verschiedenen Graphi tvar ie ta ten  , von 
€1. M o i s s a n  (Con@. rend. 119, 976-1180), Bei geiiiigend hoher 
Hitze irehen slimmtliohe untercuchten Modificationen des Kohlenstoffs, 
wie Dianisnt, Holzkolilr , Zuckwkohle etc., in Chapbit iibei. (rergl. 
auch das vor:~rigehende Referat). Der erhaltene Graphit ist amorph 
oder krystallisirt, hat die Dichte 2.10 2.25 u n d  verbrpnnt im Sauer- 
stoff bei etwa 660O. Der Graphit existirt, hhnlich dem Diltularit nnd 
aniorphen Rolileristoff, in inehreren Modificationen ; ihre Bestandigkeit 
w8chst mit der Temperatur, auf welche erhitzt worden war, und zeigt 
sioh in der leichteren oder schwereren Ueberfiihrbarkeit in Graphit- 
oxyd. Uebrigens nimnit rnit sinkendem Schmelzpiinkt des Metalls 
(Al, Mn, Ni, Cry W, Mo, Ur, Zr, V), in welchem der Graphit sicb 
gebildet hatte, die Leichtigkeit der Oxydirbarkeit ab;  ebenso kann 
man durch Temperatursteigerung leicht sngreifbaren Graphit (z. B. 
Ceylongraphit) in vie1 widerstandsfahigeren verwandeln. 

Reduction der Thonerde durch Kohle, von H. M o i s s a n  
(Compt. rend. 119, 935-937). Fliissige Thonerde wird im elek- 
trischen Ofen durch Kohlenstoff nicht reducirt, dagegen tritt,  wenn 
die Diimpfe beider Stoffe sehr hoch erhitzt werden, Reduction zu 
Aluminium ein, welches sich theilweise in Cs A14 verwandelt. 

Referat.) Gnb6?i 

Gabllol. 

Gkbriel 

Ueber die Lblichkeit des Osons, von M a i l f e r t  (Conipt. 
rend. 1 19, 951 - 953). Der Lijslichkeitsco~fGcient des Ozons im 
Wassers betragt: 

Somit nimmt ein Volumen Waseer bei 0 0  etwa a/s, gegeu 120 
etwa '/z Volumen Ozon, also etwa I5  ma1 mehr Ozon ale Sauerstoff 
anf. Verf. hat auch die Lijslichkeit des Ozone in schwefelsaurehaltigem 
\Y asse r bestirn ni t. Gnbrirl. 
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Uebereinanderlagerung der optischen Effecte verschiedener 
asymmetrischer Kohlenstoffatome in einem activen Molekiil, 
von Ph. G u y e  und M. G a u t i e r ,  (Compt. rend. 119, 953-955). 
Wie Verff. letzthin (diese Berichte 27, Ref. 851) gezeigt haben, iibt 
jedes der bdden asymmetrischen Kohlenstoffatome des activen Amyl- 
oxyds [(CH3)2 C*(CaHb)H. CH&O eine Wirkung aaf polarisirtes Licht 
aus, als ob der ganze Rest des Molekuls inactio ware, und addiren 
sich die Wirkungen beider algebraisch. Verff. zeigen nunmehr , dass 
die gleiche Rrgel auch fiir 2 verschiedene asymmetrische Kohlenstoff- 
atome gilt, so erhalt man nahezu die beobuchtete Drehung, d. h. 
t l ~  = + 5.32 fiir 0.5 dcm des activen Amylwlerylesters: 

wenn man die beobachteten Drehungen des aus racemiairtern Amyl- 
alkohol und actirer Valeriansaure dargeetellten Esters (uD = + 4.40) 
niid des aus racernisirter Valerianslure und actirem Amylalkohol 

Untersuchungen iiber den Krystallieetionspunkt einiger or- 
ganischer Korper,  von R. P i c t e t  (Compt. rend. 119, 955-957). 
Verf. hat folgende Krystallisationspunkte beobachtet : Renzyl- 
chlorid - 47.90, Benzalchlorid - 17", Benzotrichlorid - 170, Benzal- 
dchyd - 13.50, Pyridin unterhalb - 1000, Piperidin - 170, Chi- 
nolin - 19.50, Zimmtaldehyd - 7.50, Propionsailre - 24.30, 0-Xylol 
- 450; i - Rutterdure, Toluol , Milchsaure , Mesytilen , Methylanilin 

Die Verdr lngung des Kohlenstoffs durch Bor und Silicium 
in schmelzendem Gusseisen hat H. Moissan (Compt. rend. 119, 
117'2-1 173) constatirt: sie ist nicht absolut vollstandig, weil sich 
zwiechen Siliciiimeisen und Kohlenstoffeisen ein Gleichgewichtszustand 
herstellt, der mit der Temperatur und den Verunreinigungen der 
Schnielze sich verandert. Dies ist allgemein der Pall bei grauem 

Beitrag zur Kenntniss des Ozone der  Atmosphiire, von 
J .  P e y r o n  (Compt. rsnd. 119, 1206 - 1208). Nach den Beobach- 
tungen des Verf. wird durch den Pflanzenwuchs die Ozonbildung in 
der Atmosphare begunstiat. Der Otongehalt ist, ruhiges Wetter 
vorausgesetzt, tagsiiber fast gleich, nimmt bei pliitzlich eintretendem 
Gewitter zu, wird gegen 6 - 9 Uhr Abends sebr gering oder gleich 
Null und ist in Park und Uarten geringer als auf freiem Felde. Auf 
dem Lande war wahrerid der ganzen Versuchszeit (Ende J u l i  bis Ende 
October) jederzeit Ozon in der Atmosphare, dagegen liess es sich in 
Plrris wahrerid dcs Octobers nur bei Gewitter oder stark bewegter 

bereiteten Esters (aD = + 1.22) addirt. Gabriel. 

und rn-Xylol erstarren noch nicht bei - looo. Gabriel. 

uiid weissem Gusseisen. Gabriel. 

Atmosphare nachweisen. Gabriel. 
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Ueber die Schwefelmetalle, von A. Vi l l i e r s  (Compt. rend. 119, 
1208- 1210). Verf. erijrtert die bekannte Thatsache, dass Schwefel- 
nickel und Schwefelcobalt n u r  sehr schwer von Sauren angegriffeti 
werden , wahrend schwach saure Nickel- urid Cobaltlijsung keine 
Fiillung mit Schwefelwasser8toff geben. Zur Erklarung dieses Wider- 
spruchs lasst sich die Annahme machen, dass die genannten Sulfide 
i m  Moment ihrer Abscheidung durch alkaliache Sulfide zuniichst in 
einer leicht angreif baren Modification auftreten und alsdann durch eiue 
Art von Condensation in die bekaniite Form iibergehen. Verf. wird 
demnachst Beobachtungen zur  Bestatigung dieser Ansicht mittheileii. 

Ueber Eisenchromate, von Ch. L e p i e r r e  (Compt. rend. 119, 
1215 - 121 8). Sammtliche nachstehend aufgefiihrten Salze zersctzen 
Skh durch Wasser besonders in der Hitze mehr oder mirider leicht 
unter Abscheidung von Eisenoxyd; sie wurden sammtlich in der Kalte 
(2 - 3') mittelst gesattigter Liisnngen bereitet und zunachst mit Eis- 
witseer, dann mit Alkohol und Aether gewaschen ; Ferrochromate 
existiren nicht. Unter -4nwendung ron Ferrosulfat wurden erhalten: 
2 CrO3 . 6 Fe203.  3 K2O + cat. 30 HaO; 4 CrO3 . 3 Fez03 . 4 K 2 0  
+ 20 HzO; 10 CrO3.6 Fe203.7 K20 + 40 H20;  5 CrOs .7  FezOa. 
4 NaaO + 40 HzO; 6 C r 0 3 . 5  Ft-203.6 (NH&O (+ 25 pCt. Wasser). 
Bus Eisenoxydsalz wurden dargestellt: 11 Cr 0 3  . 3 Fez 0 s  . 4 K a O  . 
9 HaOj 9 CrOJ.  2 Fe03 .  G KaO, G (oder 9) H20;  10 CrO, . 3  Fe.203. 
6 K3O. 5 HaO; 7 CrO3. 2 FezOs. 2 K20. 7 H20; 4 CrOa . PeaO3. 
K 2 0 .  4 HzO; CrO3. KCI; 6 CrO3.2 Fe203.3 KaO; 4CrO3. Fep03. 
(NH&O.  4 H20. I n  heisser Lbsung wurde gewonnen: 36 CrOy . 
4 FeaO3.5 KgO . 8  HzO. Die Salze sind sammtlicb gefarbt (von Roth 

Ueber die Werthigkeit des Berylliume und die Formel der 
Beryllerde, von Alph.  C o m b e s  (Conapt. rend. 119, 1221 - 1223). 
Durch Vermiechen einer essigsauren Lijsuug von Beryllerde mit einer 
wassrigen Losung von Acetylaceton erhalt man das Bery l l i umsa lz  
des A c e t y l a c e t o n s  als krystallinische Fiilluug, welche sicb kaum iu 
Wasser lost, aus Alkohol in orthorhombiscben Prismen anschiesst, bei 
I080 schmilzt, schon bei looo theilweise sublimirt und bei 270° un- 
zersetzt siedet. Die Dampfdichte i m  Diphenylamindampf ergab die 
Formel (Cb& O&Be; somit ist das Beryllium, wie gegetiwartig fast 
allgemein angenommen wird, zweiwerthig, folglich Beryllerde = Be 0. 
Das A1 u m i n  i u m  sa l e  des A ce  ty  1 ace t o n s  krystallisirt in  hexago- 
nalen Tafeln vom Schmp. 195-1940 und siedet bei 314O (vergl. diese 

Ueber Molybdhnamide, von H. F leok  und E. F. S m i t h  
(Zeitsohr. f ,  anorg. Chem. 7 ,  351-357). Wird trockenes Ammoniak in 
sine mit Eis und Salmiak gekuhlte Losung von Molybdanylchlorid 

Gabriel 

diirch Braun bis zum Gelh). Gabriel. 

Bsriohte 21, Ref. 11). Gabriel. 
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i n  Chloroform geleitet, so entsteht ein schwarzlicher Niederschlag. 
welcber beim Trocknen schnell Ammoniak abgiebt. Wegen der 
grossen Zersetzlichkeit dieses Korpers konnte die Vermuthung, dass 
in  ihm das Amid der Molybdlnsaure vorliegt. nicht bestatigt werden. 
Etwas bestandiger ist der braunschwarze Niederschlag, welcher aus- 
fiillt , wenn Aethylamin und Molybdanylchlorid in Chloroforrnliisurig 
auf  einander einwirken. In  ihm ist Kohlenstoff, Stickstoff, Wasser- 
stoff und Molybdan enthalten, und die Analyse giebt einen Anhalt 
daftir , dase Diathylmolybdanamid entstanden sein kann ; dieses wird 
aber durch Feuchtigkeit sehr leicht unter Bbgabe ron Aethylamin 

Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Magnesiumnitr id ,  
von E. A. S c h n e i d e r  (Zeitschr. f. anorg. Chern. 7 ,  358). Leitet man 
rnit Stickstoff verdiinnten Pbosphortrichloriddalnpf iiber rothgliihendrs 
Magnesiurnnitrid , so erfolgt utiter starker Wlrmeeritbindung lebhafie 
Reaction, wobei reichliche Mengen von Phosphor abdestilliren., Der 
nach dem Auslaugen dea Reactionsproductrs hinterbleibende R k k -  
stand enthielt Magnesium, Phosphor und Stickstoff; die Darstellung 
des Phosphornitrids ouf diese Weise gelang also nicht. 

Ueber die Zerse tzung der SalpetersBure bei der Concen- 
tration der SchwefelsBure durch Ammoniumsulfat ,  von G.  L 11 n g e  
und W. A b e n i u s  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1594, 608-610). Die in der 
SchwefelsLure vorhandenen Mengen an Nitrosylschwefelsaure lassen sich 
durch Einwirkung ron Ammouiumsulfat bei kurzem Erhitzen roll- 
standig beseitigen. Verunreinigungen von Salpetersaure hingegen kiinnen 
auf diese Weise nur schwierig BUY der Schwefelslure entfernt werdfjn. 
Bei einer Siiure vom spec. (few. 1.84 bedarf es halbsttindigen Kocheris 
mit sosiel Arnmonsulfat, dass 1 Atom N desselben auf 1 Atom Sailre- 
stickstoff kommt, darnit mati dann rnittels des Nitrometers keine 
Salpetersaure mehr in der Schwefelsaure nachweisen kann. O b  bei 
dieser Zersetzung die zunacbst beim Erhitzen von Salpetersaure rnit 
Schwefelslure entstehende Nitrosylschwefelsiiure eine Rolle spiel t, oder 
o b  unmittelbar Ammoniak und Salpetersaure nach der Gleicbung 
NH3 + H N 03 = N z 0  -t 2 H 2 0  auf einander wirken, ist zweifelhaft. 
Noch vie1 schwieriger als au8 der ganz concentrirten Schwefelsaure 
kann aus einer solchen vom spec. Gew, 1.71 durch Ammoniumsulfat 
die SalpetersLure entfernt werden. Hier bedarf es vielstundigen 
Kochens mit einem grossen Ueberscbuss des Salzes, um zurn Ziel zu 

Der Lunge-Rohrmenn’sche Plettenthurm in seiner Ver- 
wendung zur Salesi iurecondensat ion und die dabei erheltenen 
Betriebsresultate, von G. L a s c h e  (Zeitschr. f. angcw. Chem. 189% 

zersetzt. Foerster 

Yoerster. 

gelangen. Foerster. 

6 10 - 6 1 4). 



Die Condensation von Salzsaure durch Lunge - R o h r - 
mann’sche PlattenthIirme, von G .  L u n g e  (Zeitachr. f. angew. 
Chem. 1894, 615-617). Die L u n g e  - Rohrmann’schen  Platten- 
thiirme haben sich ziir Salzeaureverdichtung gut bewahrt. Foerster. 

Vergleichende Priifung einiger Glassorten hinsichtlich 
ihres chemischen Verhaltens, von F. F o e r s  t e r  (Zdlschr. f .  andyt .  
Chem. 33, 381-396). Der wesentlichste Inhalt der Arbeit ist vom 
Verf. schon i l l  diesen Berichten 26, 2921 rnitgetheilt. Foorster. 

Organische Chemie. 

Ueber die Camphoiensiiure und Campholensiiureamide, von 
A.  B G h a l  (Compt. rend. 119, 799--02). Durch Verseifen des 
C;rmpholennitrils (Sdp. ca. 222 u), welches aus Campheroxim bereitet 
war ,  mit alkoholischern Kali, hat Verf. eip C a r n p h o l e n s i i u r e -  
a m i d  vorn Schmp. 830 erhalten, wiihrend der Schmp. des Arnids 
von den verschiedenen -4utoren zu 1.240 bis zu 127O angegeben wird. 
Das neue Amid giebt l e i  der Verseifung eine C a m p h o l e n s a u r e  
rom Schmp. 500, welche sehr gut bei 1850 und 120 mm Druck 
und, wenn rein, o h m  erhebliche Zersetzuiig bei 247-2480 und 760 m m  
Druck siedet, dagegen zerfiillt, sobald eine Spur  Alkali regegen, 
viillig in Kohlensiiure und Campholen. Sie ist geruch- und geschniacli- 
IOJ, riithet Lakmus, treibt Kohlensiiure aus Carbonaten Bus, etc., iat 
also eine wahre Saure. Des Campholensiiurenitril giebt mit Jod- 
wesserstoff ein Additionsproduct vom Schmp. 840, aus welchem dutch 
Einwirkung von Wasser oder Alkali sich nicht das urspriingliche, 
soridern ein n e w s  Cibmpbolensaiireuitril bildet; letzteres giebi niimlicb 
ein neues A m i d  vom Schmp. 92O. 

Ueber die Campholene und die Constitution des Cemphers, 
von A. B B h a l  (Compt. rend. 119, 858-862). Das aus der im vor- 
nngehenden Referate beschriebenen Campholensiiure erhaltliche C a m  - 
p h o l e n  iet inactiv, riecht terpentinartig, siedet bei 135.5O [755 niin], 
hat  do0 = 0.8134 und liefert eiri krystallisirtes J o d h y d r a t ,  welchas 
irn geschlossenen Rohr gegen 61 O schurilzt, mit Alkali l s o c a m p h o l e n  
(Sdp. 1340, don = 0.81 17) liefert und mit O u e r b e t ’ s  Campholen 
aua Campholsiiure identisch ist. Verf. formulirt die beiden Isomeren 
iind den Campher, wie folgt: 

(Vergl. d. folg. Ref.) Gabriel. 


