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R e f e r a t e  
(20. No. 2; ausgegeben am 11. Februar 1895). 

Allgemelne, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Studien tiber die Graphite im Eiaen, von H. M o i 8 8 an  (Compt. 
rend. 119, 1245-1250). Bei seinen Untersuchungen iiber die Ent- 
stehung des Graphits im  Eisen bei verschiedenem Druck und ver- 
sahiedener Temperatur hat Verf. gefunden : 1. Der bei gewiihnlichem 
Druck entstandene Graphit ist um so reiner nnd widersteht um so 
besser der Einwirkung von Salpetersaure und Kaliumchlorat, je h8her 
die Versuchstemperatur war; 2. Unter dem Einflusse des Druckes 
nehmen die Graphitkrystalle und -Maseen das Aussehen einer ge- 
schmolzenen Materie an; 3. Der geringe Wasserstoffgehalt der Gra- 
phite nimmt mit ihrer Reinheit deutlich ab. Ein Graphit, den man 
rnit keinem Reagens behandelt und ruvor im Vacuum erhitzt hat, 
liefert beim Verbrennen im Sauerstoff kein Wasser; 4. Bei der Ein- 
wirkung von Siiuren auf Gusseisen bilden sich wasserstoff- und aauer- 
stoffhaltige Kiirper, welche der Dunkelrothgluth widerstehen und, wie 

Ueber die Sulflde dee Niakele und Kobalte, von A. Vi l l i e r a  
(Compt. rend. 119, 1263-1266). I m  Anschluss an seine friihere 
Notiz (diem Berichte 28, Ref. 10) theilt Verf. Untersuchungen iiber 
die genannten Sulfide mit. 1. N i c k e l s u l f i d  liist sich bekanntlich 
in Ammoniumsulfid nur dann auf, entweder wenn letzteres Schwefel 
geliist enthalt, oder wenu man der Luft den Zutritt gestattet. Aehn- 
lich verhalten sich Ammonium- und Natriumsulfbydrat und Natrium- 
sulfid. Man kann jedoch rnit einer keinen Schwefel enthaltenden 
Sulfidlosang. eine viillige Liisung des Metallsulfides, wie folgt, bereiten : 
Wenn man eine Nickellosung mit iiberschiissigem Natron versetrt, 
nachdem man zuvor soviel Weinsiiare zugegeben hatte, dass das 
Alkali keine Fiillung hervorruft and dann Schwefelwasserstoff ein- 
leitet , so entsteht Schwefelnickel, welches jedoch jn der Fliissigkeit 
mit schwarzer Farbe geliist bleibt und selbst beim Kochen nicht aus- 
Mlt. Dagegen tritt keine Liisung von Nickelsulfid ein, wenn man 

der Graphit, bei der Verbrennung zerstiirt werden. GabrieL 
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eine ammoniakalische Nickellijsung unter Luftabschluss rnit Schwefel- 
wasserstoff behandelt. Demnach verhiilt sich gegen Natriumsulfid das 
Nickelsulfid im Entstehungszustande anders als der farbige Nieder- 
schlag; dieser Unterschied beruht offenbar auf einer nahezu momentan 
erfolgenden molecularen Veranderung ; dies zeigt folgender Versuch : 
Werden gleiche Volumina Nickelltisung, die eine schnell , die andere 
langsam rnit der gleichen iiberschiissigen Menge Natriumhydrosulfid 
versetzt, so geht im ersten Fall viel', im zweiten Fall wenig Nickel- 
sulfid in Liisung. Ueberdies nimmt die Geechwindigkeit der Um- 
wandlung rnit steigender Temperatur nachweislich zu. 2. Analoge 
Versuche mit Koba l t su l f id  fiihrten zu dem Schluss, dass es sich 
entweder auch im Entstehungszustande nicht in Alkalisulfid last oder 
sich so schnell umwandelt, dass es der Wirkung des Alkalisulfids en& 
geht. Fiir letztere Aiiffassung epricht die Beobachtung: dass sehr 
stark verdiinnte Eobaltliisungen (schwacher ale 0.3 - 0.4 g pro Liter), 
welche mit nicht zu grossem Ueberschuss an Natron versetzt sind, 
lihnliche Erscheinungen wie Nickelltisungen zeigen , insofern sich das 
Metallsulfid im Alkalisulfid viillig lijst und nun selbst beim Eochen 
nicht ausfiillt. GabrieL 

Thermieche Studie d e r  Kitrobenzo8sauren. Einflues der 
Ieomerie und der Nitrirung, von Massol  (Bull. doc. china. (3) 11, 
560-562). 1. Liisungs- und Neutralisationswlirme. Ein Aequivaleut 
der SLuren wurde in 4 L Wasser, welche 1 Aequiv. Natriumhydroxyd 
enthielten, gelijst. Die beobachteten Wiirmetiinungen waren: o-Nitro- 
benzoEslure + 9.45 cal., m-NitrobenzoEsaure + 7.15 cal., p-Nitro- 
benzogsaure + 6.20 cal. - Die Liisungswarme der festen wasserfreien 
Natriurnsalze in gleicher Reihenfolge wie oben: + 0.31 cal., - 1.03 cal., 
- 1.90 cal. Daraus ergeben sich ale Bildnngswarmen der festen 
Salze: + 20.39 cal., + 19.39 cal., + 19.31 cal. Der Vergleich mit 
der Bildungswarme des benzoesauren Natriums (+ 17.4 cal.) zeigt, 
dass die Nitrogruppe die Aciditat in gleicher Weise erhiiht wie Chlor, 
Brom oder Sauerstoff und dass die Gesammtmenge der entbundenen 
Wiirme sjch vermindert in dem Maasse, als die Nitrogruppe sich von 

Bemerkungen tiber gewisee waseerhaltige Metallohloride, 
von P. S a b a t i e r  (BUZZ. soc. ohim. (3) 11, 546). Im Gegensatze ZQ 

L e s c o e u r  fiudet Verf., dass die Erystalle von MnCla. 4 H a 0  bei 
der Verwitterung im trockenen Vacuum stets zu Mn Clz 5/3 Ha0 (nicht 
zu Mn Cla . 2 H90) werden. Chlormagnesium liefert dorch Verwitterung 
oder durch Krystallisation aus gesiittigter Chlorwasaerstoffsaure dae 
Hydrat Mg Cla 4 HaO, Eisenchloriir krystallisirt aus kochender wass- 
riger Losung rnit 4 HsO; durch Verwitterung im Vacuum entsteht das 
blassgriine Hydrat F e  Cla 2 Ha 0. Das Hydrat des Kupferchlorides 

dem sauren Wasserstoffatome entfernt. Schertel. 

Cu Cla 2 Ha 0 wird im Vacuum iiber Phosphorsaureanhydrid wasserfrei. -_.._-_ 
Bchertel. 
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Ueber krystallisirte herte Verbindungen im Cementstahl 
und in Legirungen des Eiaene rnit Chrom, Wolfram und Mangen, 
von H. B e h r e n s  und A. R. van  L i n g e  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 83, 
5 13-533). Die Untersuchungen einer Ansahl von Forschern, neuer- 
dings erst diejenigen von J. 0. A r n o l d s  und A. A. R e a d  (dies 
Btrichte 28, Ref. 3) haben zu der Auffassung gefiihrt, dass im nicht 
gehiirteten Stab1 der darin chemisch gebundene Kohlenstoff sum 
weitaus grassten Theil in Gestalt eines Carbides vorhanden ist, 
welchem sehr wahrscheinlich die Zusammensetzung Fes C zukommt. 
Ein Carbid von diesem Eohlenstoffgehalt wurde von den Verff. such 
im Cementstahl rnit dem Mikroskop gefunden and mittels mDsig ver- 
diinnter Schwefelsliure (1 : 4 Raumtheile) VOB der es umgebenden 
kohlenstoffarmen Mutterlauge in Gestalt harter und sprader Flittern 
und Drahte abgeschieden; von beigemengter kohliger Substanz konnte 
es durch Schliimmen befreit werden. Auch aus Ferrowolfram (mit 
50 v. H. W) wurde in dieser Weise ein glitzender, in  kleinen Octagdern 
krystallisirter Riickstand erhalten , welcher Feldspath ritzt und vom 
Magneten nicht angezogen wird; er enthalt nur wenig Kohlenstoff und 
entspricht in seiner Zusammenaetzung sehr nahe der Formel Few. 
Im Ferrochrom zeigen sich silbergliinzende Krgstallnadeln von oft 
betriichtlicher Ausdehnung, sie lassen sich rnit Hiilfe von Eiiuigs- 
wasser oder von rauchender SalzaSure abscheiden. Aus einem Ferro- 
chrom rnit 13 v. H. Cr wurde etwa 60 v. H. der angewandten Sub- 
stanz von einem Riickstande der Zusammensetzung Cra Fe7 Cs erhalten, 
wahrend BUS einem Ferrochrom mit 50 v. H. Cr eine der Formel 
Crs Fe  C, nach zusammengesetzte Substanz abgeschieden wurde. Diese 
Legirungen werden vom Magneten nicht angezogen , sie sind spriide 
und haben die Hiirte des Turmalins. Zu der weicheren, iibrigens 
durchaus nicht chromfreien Grundmasse, in der sie eingebettet sind, 
verhalten sie sich etwa wie Diamantsplitter , welche auf weicher 
Orundlage angebracht sind. I n  dieser Weise erhalten Chromstahl und 
Wolframstahl, in denen die vorgenannten krgstallisirten Verbindungen 
auch enthalten sind, ihre grosse Hlirte. Auf die Entstehung einer 
iihnlichen harten Verbindung eines iedoch unbestiindigen Carbide von 
verhiiltnissmtiasig niedrigem Kohlenstoffgehalt glauben Verff. die Er- 
scheinungen beim Hiirten des gewahnlichen Stahls zuriickfihren zu 
k6nnen; der von manchen ausgesprochenen Annahme von der Existanz 
zweier allotropea (a- und p -  ) Eisensorten treten sie, wie ea auch 
von anderer Seite achon geschehen, rnit Recht entgegen. Schliesslich 
wird auf die esperimentellen Schwierigkeiten hingewiesen, welche der 
Abseheidung der im Ferromangan und Spiegeleisen vorkommenden 
krystallinen Verbindungen im Wege stehen. 

Celorimetriaohe Untersuohungen. XXXII. Ueber den WZlrme- 
werth dea Cllykogens, von F. S t o h m a n n  und R. S c h m i d t  (Joum. 

Foerator. 

14.1 



f. prakt. Chem. 50, 385-387). Die Verbrennungswiirme von einem 
Oramm-Molekiil Qlykogen wurde bei constantem Druck zu 678.9 Cal. 
gefunden, also etwas hiiher als die entsprechenden Werthe bei Cellu- 

Calorimetrisohe Untersuchungen. XKXTTT. Ueber den 
W Hrmewerth ieomerer Slluren von der  Zusammeneetsung 
C7eOt)  und C B ~ 8 0 3 ,  von F. Stohmann und H. Langbein  (Joum. 
f. prakt. Chem. 60 ,  388-400). Die beobacbteten molecularen Ver- 
brennungswarmen sind in folgender Uebersicht zusammengestellt: 

lose und Stkkemehl 678.0 bezw. 677.5 Cal. Foerster. 

o . Oxybenzogsaure . . . . . . .  
m- OxybenzoZsiiure . . . . . . .  
p . Oxybenzolsaure . . . . . . .  

COOH,OH,CHs 1, 2, 6 . . . .  
1 , 2 ) 3 .  . . .  
1 , % , 5 .  . . .  
1 , 2 , 4 .  . . .  

Oxytoluylsliuren, bee. durch Stellung 

Anissiiure . . . . . . . . . .  
Mandelsaure . . . . . . . . .  
Phenoxylessigsaure . . . . . . .  
o-Oxymethylbenzo~siiure . . . . .  
Phtalid . . . . . . . . . . .  

727.1 Cal. 
726.6 s 
725.9 8 

883.4 8 

879.3 s 
880.1 s 
878.4 8 

895.2 s 
890.9 2 

903.3 s 
887.8 8 

884.7 a 

Es zeigt sich zunachst der schon friiher beobachtete Einfluss der 
Stellungsisomerie auf den Wiirmewerth , welcher von den Ortho- zu 
den Paraverbindungen hin abnimmt; auch bei dieser Untersuchung 
zeigte sich allgemein, dass ein hiiberer Energiegehalt mit dem hiiheren 
elektrischen LeitvermSgen zusammenfiillt (vergl. dieee B€Z?’ChttJ 27, 
Ref. 105). Durch Vergleich der in  obiger Uebersicht mitgetheilten 
Werthe mit friiher ermittelten (vergl. auch dk86 Berichte 27, Ref. 235) 
ergiebt eich, dass der durch Ersatz eines Wasserstoffa?oms durch die 
CHI- bezw. CHs . COOH- Oruppe bewirkte Energiezuwachs der Ver- 
bindungen am kleinsten ist, wenn das Waeserstoffatom an Kohlenstoff, 
grSsser, wenn es an Stickstoff, und am grossten, wenn es an Sauer- 
stoff gebunden war. Die mittleren Werthe dieser Energiezunahmen 
sind folgende: 

CH3 CHs . COOH 
an C 156.6 Cal. 150.9 Cal. 
an N 166.6 8 162.7 8 

Ueber dam Atomgewioht des  Wiemuthe, von R. S c h n e i d e r  
(Joum. f. prakt. Chem. 50, 461-471). Verf. hiilt die von Classen  
(dies8 Berichte 23, 938) gegen die von ihm friiher ausgefiihrte Atom- 
gewichtsbestimmung des Wiamuths erhobenen Einwande fiir hinftillig. 

an 0 171.7 8 170.8 a Famter. 
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Er hat auf's Neue das Atomgewicht des Wismuths bestimmt und 
zwar in der Weise, dass er reings Metall in Nitrat und dieses in 
Oxyd iiberfiihrte; hierbei wurde besondere Bedacht darauf genommen, 
die kleinen von den beim Erhitzen des Nitrats entweichenden Stick- 
stoffoxyden mitgerissenen Mengen von Wismuth zuriickzuhalten. 
Auf diese Weise wurde bei 6 Bestimmungen das Atomgewicht des 
Wismuths im Mittel zu 208.05 (0 = 16) gefunden, in Uebereinstim- 
mung mit dem friiher vom Verf. und von Mar ignac  gefundenen 

Ueber die Urnwendlung des sohwarsen Queoksilbersulfids 
in rothes und die Diohte und epeoifieche Whme beider Korper, 
von W. S p r i n g  (Zsitechr. f. anorg. Chem. 7, 371-383). Wiihrend 
andere Kiirper , welche in verschiedenen allotropen Modificationen 
vorkommen, durch grossen Druck dauernd von der weniger dichten 
in die dichtere Form iibergefiihrt werden kiinnen, ist dies bei den 
beiden Modificationen des Quecksilbersulfids nicht miiglich. Dies hat 
seinen Grund darin, daas die specifischen Volumina derselben so weit 
auseiuander liegen, dass es eines praktisch nicht mehr erreichbaren 
Druckes bedarfen wiirde, urn das schwarze Quecksilbersulfid auf  daa 
Volumen des rothen zusammenzudriicken. An diesem Umstande liiset 
sich auch durch Erhiihung der Temperatur nichts iindern, da beide 
Quecksilbersulfide durch sie in der gleichen Weise beeinflusst werden 
und bei hoher Temperatur (iiber 410O) grade das schwarze allein 
beetiindig ist. Wie in anderen Fiillen auch beobachtet ist, reigt die 
specifische Wiirme der beiden Quecksilbersulfide bei Erhiihung der 
Temperatur den gleichen Gang wie die specifischen Volumina, ond 
dies bestiitigt die beziiglich der letzteren gemachten Beobacbtnngen. 
Es gelang nun aber dem Verf., ein schwarzes Quecksilbersulfid zu 
erhalten, welches erheblich dichter ist als das mit Schwefelwasserstoff 
gefiillte oder das aus Zinnober bei 410° entstehende schwarze Sulfid. 
E n  solchee bildet sich, wenn man Schwefelquecksilber in der Weiee 
sublimirt, dass man seine Diimpfe mit einer geniigenden Menge eines 
indifferenten Gases rerdiinnt, es schliigt sich dann ein schwarzes, 
anch bei starker Vergriisserung amorph erscheinendee Pulver nieder, 
dem auch kleine schwarze Krystiillchen beigemengt sind. Diese 
Form des schwarzen Quecksilbersulfids wird langsamer ale die ge- 
wiihnliche durch gelbes Sch wefelammonium in Zinnober verwandelt; 
sie hat dae spec. Gew. 8.0395 bei 17O (Zinnober 8.1289 bei 21.6O, 
gefiilltes Quecksilbersulfid 7.6242 bei 18.30) und schon bei kriiftigem 
Reiben im Acbatmiirser geht sie in rothes Schwefelquecksilber iibdr. 

Ueber einige Methoden sur Absoheidung der PhosphorsSiure 
el8 phosphoreaures Alkdi SUE den Phoapheten dea Kalgs und 
Eieenoxyds, von E. A. S c h n e i d e r  (Zsileohr. f. anorg. Cham. 7, 

Werthe; C l s s s e n  jedoch fand die Zahl 208.9. Foerster. 

Foerster. 
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386-391). Die schon kiirzlich (diese Berichte 26, Ref. 1004) mitge- 
theilten Erfahrungen iiber die Losung von Eisenphosphat in Eisen- 
chloridlosung werden erweitert, zumal dahin, dass auch eine starke 
Liisung von schwefelsaurem Eisenoxyd aus Calciumpbosphat Phosphor- 
saure in  reichlicher Menge cu  losen vermag , wahrend schwefelsaurer 
Kalk ausfallt. Aus einer so entstandenen Liisung scheidet Wasser 
fast alle Phosphorsaure ale Eisenphosphat, welches etwas Schwefel- 
saure enthalt, wieder ab und dieser Niederschlag kann durch Kali- 
lauge nahezu vollstandig in Eisenoxydhydrat und phosphorsaures Kali 
zerlegt werden. Yerf. halt es nicht fiir ausgeschlossen, dass 
auf diese Vorgange sich ein technisches Verfahren werde begriinden 
lassen, durch welcbes die Phosphorsaure in Gestalt von Alkaliphos- 
phat aus Phosphoriten, Thomassohlacke und iihnlichen Stoffen ge- 
wonnen werden kann. Foerster. 

Gesilttigt - orthophosphorsaures Ammoniumoxyd, von I(. 
K r a u t  (Zeitschr. f .  anorg. Chm.  7, 392). Die kiirzlich iiber diesen 
Oegenstand von S c b o t t l a n d e r  (Wese Berichte 27,  Ref. 904) gemachte 
Mittheilung enthielt lange bekannte Thatsachen. Foerster. 

Ueber die Einwirkung von Ferriaoetat  auf Kaliumjodid und 
Jodwaeserstoff, yon K. S e u b e r t  und R. R o h r e r  (2eitschr.f .  anorg. 
Chem. 7 ,  393-405). Die Arbeit ist eine Fortsetzung der die Ein- 
wirkung von Jodkalium und Jodwasserstoff auf Ferrichlorid und 
Ferrisulfat betreffenden Versuchsreihen (diese Berichte 27 ,  Ref. 156 
und 721). Es ergab sich, dass Ferriacetat und Jodkalium weder in  
neutraler noch in stark essigsaurer Liisung auf  einander unter Jod- 
abscheidung einwirken. Diese tritt jedoch auf Zusatz cstarker Siiuren 
ein; sind 3 Aequivalente Salzsaure oder Schwefeelsaure auf 1 Aequi- 
valent Ferriacetat in der Losung vorhanden, so wirkt diese mit der 
Zeit wie eine solche der entsprechenden Mengen von Ferrichlorid 
bezw. Ferrisulfat. Ferriacetat und Jodwasserstoff geben freies Jod, 
jedoch bei Anwendung gleicher Aequivalente beider riel weniger, ale 
durch Ferrichlorid oder -sulfat abgeschieden wird. Dieser Unter- 
schied verschwindet, wenn man die a u f  1 Aequivalent Eisenaalz vor- 
handene Menge Jodwasserstoff auf 10 Aequivalente steigert. Einen 
iihnlicben Einfluss iibt die Anwesenheit von Salzsaure oder Schwefel- 
siiure aus. Verff. fiihren das Verhalten der drei untersnchten 
Eisensalze auf die verschiedene Aviditiit der in ibnen enthaltenen 
SBuren zuriick. Da aber diese von ihrer elektrolptischen Dissociation 
ahhiingt, so muss wohl die letstere zur Erklarung der interessanten 
Beobachtungen S e  ubert’s und seiner Mitarbeiter herangezogen werden; 
es diirften eben nur die dreiwerthigen Eisenionen es sein, welche aus 
Jodkalium oder Jodwasserstoff Jod in Freiheit zu setzen vermogen. 

Foarster. 



Zur Kenntniss der oomplexen anorganieohen Siiuren. 
VII. Abhandlg. Ueber Phosphorduodeoimolybd~nB~~e und 
P~osp~rluteomoIgbd~n.nsllure, von F. K e  h rm a n n  (Zdtschr. f. 
anorg. Chem. 7, 406-4426), Die von E. Bohm experimentell aus- 
gefiihrte Arbeit zeigt euniichst , dass die Phosphorduodeciwolfram- 
siiure, 3 Ha0 . P ~ O S  . 24 Moo3 + Aq, ganz wie jede andere Siinre 
sich in Bezug auf Salzbilduug verhiilt , sodass ein weeentlicher 
Unterschied zwischen dieser complex zusammengesetzten Saure und 
einer einfacheren nicht besteht. Fiir andere ahnliche Sauren hat 
F r i e d h e i m  dargethan (diese Berichte 27, Ref. 500-5503), dam sie 
nicht als freie Siiuren in fester Form eu erhalten sind, obgleich sie 
in Gestalt von gut gekennzeichneten Salzen mehr oder weniger be- 
standig sind. Darum aber stehen die letzteren in keinem Oegensate 
eu den Salzen solcher complex zusammengesetzten Siiuren, welche 
anch f i r  sich bestiindig sind. Die Dinge liegen hier wie bei den 
Salzen verschiedener Saurehydrate; von diesen, welche ja  auch als 
xondensirte Verbindungenc sich denken laasen, bestehen bald die den 
Salzen entsprechenden Formen, bald ist dies nicht oder in be- 
schranktem Maasse der Fall, - Bleibt die concentrirte Losung von 
Phosphorduodecimolybdansaure langere Zeit in Reaction mit Phos- 
phorsaure, so entsteht eine neue Siiure von der Zusammensetzung 
3 Ha0 . Pa05. 18 MoO3, die P h o s p h o r l u t e o m o l y b d a n s i i u r e ,  
welche durch Eindunsten ihrer LBsung iiber Schwefelsiiure in zer- 
fliesslichen , orangerothen Krystallen erhalten werden kann. Ihre 
wassrige Lasung wird durch starke iiberschiissige Chlorkalium- oder 
ChlorammoniumlBsung gefiillt, nnd es entstehen die aus wenig warmem 
Wasser in orangerothen prismatischen Krystallen anachiessenden 
Salze 3 KaO . P ~ O J .  18 MOOS, 14 H a 0  und 3 (NH4)aO. PaOs. 
18 Mo03, 14 Ha0,  welche in ihrem Aeussern ganz den Phosphor- 
luteowolframaten entsprecben. Andererseits sind die neuen Verbin- 
dungen vollkommene Analoga der von P u  f ah l  hergestellten Arsenluteo- 
molybdiinsiiure und ihrer Salze 3 KaO. Asa05. 18 MoO3, 14 H 2 0  und 
3 (NHJsO . AsaOa . 18 MOOS, 14 HaO, welcbe zwar weit weniger 
besGndig sind a18 jene, welche ihnen aber in allen Reactionen ebeneo 
gleichen wie die Phosphorluteowolframate den Arsenluteowolframaten. 
Diese beiden Oruppen geben wiederum nnter einander gleich wie die 
Phosphorduodeciwolframsiiure und -molybdlnsiiure sehr Zihnliche 
Reactionen, welche nebst denen obiger Salzpaare vom Verf. in einer 
Uebersicht zusammengestellt sind. Die Arsenluteomolybdiiusiiure 
onterscheidet sich von der Phosphorluteomolybdfhsiiure dadurch, dass 
der Uebergang der Duodecisiinre durch Arsensiiure in die Luteosiiure 
nicht wie dort sehr langsam, sondern mit so groseer Oeschwindigkeit 
erfolgt, dase bei der Einwirkung ron MolybdZinsiiorehydrat anf 
Arsensaure stete sofort die Luteosiiure entsteht, wabrend aus Phos- 
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phorsaure und Molybdiinstiurehydrat zunachst eine Duodecishre sich 
bildet. Dam aber doch zonachst auch in diesem Falle Duodecieiiure 
entsteht, ergiebt sich, wenn man 24 Mol. Molybdansiiure auf 1 Mol. 
Arsensiiure bei Gegenwart eines Ammoniumsalzes wirken liisst, da 
in diesem Falle das schwer lijsliche 3 (NHr)aO . As805 . 24 MOOS 
auftritt. Den Phosphorluteowolframaten entsprechen die Phosphor- 
luteomolybdate in ihrem Verhalten gegen Alkalibicarbonate, indem 
man bei voreichtiger Ausfiihrung dee Versuches dadurch ein Sale 
5 KsO . Pa05 . 17 MOO, in hellgelben schuppigen Krystallen erhiilt, 
welches aber schon durch kaltes Wasser zersetzt wird. 

Ueber die Atombrechung des Selens, von J. Z o p p e l l a r i  
(Oaxz. Chim. 24, 2, 396-407 und Atti d. R. Acc. d.  Lincei Rndct. 
1894, 11. Sem., 330-338). Folgende Uebersicht ergiebt die ans den 
untersuchten Verbindungen des Selens fiir dieses berechnete Atom- 
brechung beeogen auf den Strahl D: 

Foerater. 

n - Formel ns - Formel 
Aethylselenid . . . . . . .  19.56 10.94 
Diathyldiselenid . . . . . .  21.57 11.82 
Selenoxen . . . . . . . .  19.33 11.18 
Selenstiure in  41.81 procentiger 

Lbsnng . . . . . . . .  16.25 9.32 
Selensliure in  27.33 procentiger 

Liisung . . . . . . . .  15.85 9-00 
Selenipe Siiure in 22.97 procenti- 

ger Liisung . . . . . . .  15.95 9.12 
Selenige SIure in 30.59 procenti- 

ger Lbsnng . . . . . . .  16.09 9.19 
Kaliumselenocyanat in  32.77 pro- 

Kaliumselenocyanat in 43.55 pro- 
centiger Losung . . . . .  25.79 15.50 

centiger Losung . . . . .  25.30 15.04 
Das Selen zeigt somit ein iihnliches optisches Verhalten wie der 
Schwefel, doch sind die Schwankungen der aus den verschiedenen 
Verbindungen abgeleiteten Werthe hier verhaltnisemiissig geringer als 

Beitreg 5ur Kenntnise der Constitution der anorgenieohen 
Verbindungen [II. Mittheil .] ,  von A. W e r n e r  und A. Mio la t i  
(Oatz. Chim. 24, 2, 408-4427), Die Fortsetzung der von den Verff. 
kiirzlich begonnenen Versuchsreihen (dime Bsrichte 26, Ref. 864) hat 
weiter ergeben, dass die Wern er’schen Auffassungen iiber die 
Constitution gewisser auorganiscber Verbindungen mit Hiilfe der 
Bestimmung des elektriechen Leitvermiigens ihrer wassrigen Liisungen 
wichtige Bestatigung finden kijnnen. Die vorliegenden Versuche be- 

beim Schwefel. Foerater. 
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siehen sich auf eine grosse Reihe ammoniakaliecher Platin-, Kobalt- 
and Chromverbindungen und zeigen nnter Anderem dentlich, dass die 
wHssrige Lbsong des Dichrokobaltchlorids, deren Verhalten J b r g e n s e n  
(dicssBm*chte 27, Ref. 5-7) als der Werner'echen Theorie eawider- 
laufend erklme, gar kein Dichrochlorid sondern Triaminroseokobalt- 
chlorid entbiilt (vergl. hierzu auch diem Bedchte 27, Ref. 842 und 

Ueber die Correotionen bei thermoohemisohen Messungen, 
von A. B a r t o l i  nnd E. S t r a c c i a t i  (Gazz. Chim. 24, 2, 432-437). 
Es wcrden die Werthe f i r  die mittlere specifische Wiirme des Wassers 
inuerhalb zweier beliebigen zwischen + 8 0  und + 280 liegenden 
Temperaturen io einer Uebersicht rusammengestellt nnd weiter wird 
auf  die Wichtigkeit der verschiedenen Thermometercorrectionen und 
besondere auf die Correction fiir die Abkiihlung bei genauen calori- 

864-868). Foenter. 

metrischen Versuchen hingewiesen. Fo arater. 

Organische Chemie. 

Untersuchangen 6ber das Velloein, ein AlkaloPd sue der 
Pereirorinde, von M. F r e o n d  und Ch. F a u v e t  ( L i d  Ann. 282, 
247-267). Verff. theilen die bereits in die6m Berichten 26,  1084, 
kors skizzirte Untersuchang nunmehr ausfiibrlich mit. Zur Ergiinzung 
der vorliiufigen Publication diene Folgendes : Das Geiasospermin 
*Trommsdorfh, CssHa8Na04, wird jetzt Vellosin und die daraus 
dorch Wasserabspaltung erhaltliche Base 46H&4?!J407 Apovel losin 
genannt. Das Vellosin krystallisirt rhombisch- hemildrisch , zeigt 
aD = +22.8O (in Chloroform), enthiilt 2 Methoxyle, liefert die Sake 
RHCl+  Ha0 (Schmp. MOO), RHBr + Ha0 (Schmp. 194--195O), 
RAJ + Ha0 (Schmp. 217-2180), RHaSOr + Ha0 (Schmp. 210°), 
RH.NO3 + H a 0  (wird bei 1800 weich, bei 2000 gelb, gereetzt sich 
bis 225O), RCHa J (Schmp. 2640). - Apovelloein enthiilt 4 Methoxyle, 
giebt die Verbindungen R . 4 H J  + 4Ho0 (Schmp. 253-2540 a. Zerf.), 
R4HBr (Schmp. 2100 n. Schiiumen), R .  2CHsJ (Schmp. 2650). Vello- 
8in wird durch liingeres Erhitzen mit Bromwaaaerstoff gespalten 
nach der Gleichnng: 2 (&tH28NaO* + 8 HBr = Ha 0 + 4 CHaBr 
+ Cu,H46&07.4HBr ( A p o v e l l o s o l b r o m h y d r a t ) ;  letzteree krj-  

*) Zuweilen wird die Masse wieder halb feat und zersetzt sich erst gegen 
240O. 


