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R e f e r a t e  
(zu No. 18; ausgegeben am 9. December 1895). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Ueber das Berylliumcarbid, von L. H e n r y  (Compt. rend. 121, 
600-601). Verf. tritt der Anschauung entgegen, die L e b e a u  kiirz- 
lich (dime Berichte 28, Ref. 899) beziiglich der Zusammensetzung 
des Berylliumcarbids und des Atomgewichts des Borylliums aus- 
gesprochen hat. Er erinnert a n  die von N i l s o n  und P e t t e r s s o n  
bestimmte Dampfdichte des Berylliumchlorids, die der Formel Be Clp 
entspricht, sowie an die von A l p h o n s e  C o m b e s  ermittelte Zu- 
sammensetzung eines Berylliumderivats vom Acetylaceton , die der 
Formel (Ca H, Oa)a Be eutspricht, wahrend die Aluminiumverbindung 
eine der Formel (Cs H7 02)s A1 entsprechende Zusammensetzung besitzt. 

Ueber die Rotationsdispersion des Nicotins und seiner 
Salee, von G. G e n n a r i  (Guzz. Chim. 25, 2, 252-2257), Wiihrend 
das  Nicotin in reinem Zustande, wie in benzolischer, athyl- oder 
methylalkoholischer Losung stets links dreht, und zwar fiir blaues 
Licht am starksten, fiir rothes am schwachsten, drehen seine Salze, 
Sulfat, Chlorhydrat und Acetat, nach rechts und zwar fiir die brech- 
barsten Strahlen am stirksten. Mischt man nun Essigsaure und 
Nicotin zu gleichen Molekiilen, so erhalt man die dem reinen Nicotin 
zukommenden Drehungswinkel fiir verschieden gefarbte Strahlen. 
Setzt man der Mischung null aber Wasser in allmahlich steigender 
Menge zu, so werden die negativen Drehungswinkel der Mischung 
allmiihlich geringer und gehen durch Null in positive Werthe iiber, 
und zwar das Letztere fiir verschieden gefarbte Strahlen bei verschie- 
denen, einander freilieh sehr nahe liegenden Concentrationen. Diese 
Liisungen also zeigen durchaus ein optisches Verhalten , welches fiir 
Gemische zweier verschieden optisch activer Korper mit verschiedener 
Drehungsdispersion zu fordern ware (vergl. diese Ben'chte 28, Ref. 599). 
Es wiirde also dieses Verhalten die Auffassung bestatigen, dass auf 
Zusatz von Wasser zu der Mischung von Nicotin und Essigsaure nur 

TLuber. 
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ein T h e 3  der Base in das rechtsdrehende Acetat iibergeht, wahrend 
der andere neben der Essigsaure in freiem Zustande vorhanden bleibt. 
Beweisen liisst sich das dadurch, dass, wenn man Nicot.insulfatlosung 
allmahlich mit zunehmenden Mengen freien Nicotins versetzt, man - 
in umgekehrter Reihenfolge - ganz die niimlichen Aenderungen im 
Drebungsvermogen der Mischung beobachtet :rls bei Zusatz von Wasser 

Zur Hypothese von der Farbung der Ionen, von G. Mag- 
n a n i n i  (Atti d .  R. Acc. d .  Lincei, Rndct. 1895, XI. Sem., 6 0 - 6 3 ) .  
Verf. hatte friiher (diese Berichte 26, Ref. 5 7 3 )  auf Grund der Beob- 
achtung, dass die eiemlich got leitende Violursaure i n  Losung farblos, 
ihre Salze aber gefarbt seien , die Richtigkeit der 0 s t w a 1 d 'schen 
Theorie von der  Farbung der Ionen (diese Bsn'chte 25, Ref. 5 5 6 )  be- 
zweifelt. Den seinen Reobacbtungen entgegengesetzten Befund W a g -  
n e r ' s  (dies8 Barichte 27, Ref. 382), dass Violursa.ure gefarbte wassrige 
Losungen gebe, hat n u n  Verf. hei Wiederholung seiner Versuche be- 
statigt gefunden, ohne bisber fur seine ersten Ergebnisse eine Er- 
klarung zu haben. Weitere Untersnchungen iiber die Farbungen 
elektrolytisch dissociirter Stoffe wurden zunachst mit Dimethylviolur- 
siiure vorgenomolen, welche gleich ihren Salzen, entsprechend ihrer 
Leitfahigkeit, ihrer wassrigen Losung eine rothlich-violette Farbung 
ertheilt. Isonitrosodiketobydrinden ist in wlssriger Losung ein sehr 
schlechter Leiter, diese ist daher gelb gefarbt und nicht gleich den 
stark dissociirten alkalischen Losungen der Verbindung roth. Dichlor- 
chinondimalotisiicirelther ist in  festem Zustande hellgelb; kaltem 
Wasser, in dem e r  kaum lBslich ist, ertheilt er  sehr geringes Leitungs- 
Fermiigen und keine deutliche Farbuttg. Stellt man aber  eine heisa- 
gesattigte wassrige Liisung des Kiirpers her, so nimmt diese die blaue 
Farbung a n ,  welche der alkalischen Liisung des Dichlorchinonmalon- 
saurelthers zukornmt; beim Abkuhlen seiner heissen Losung krystal- 
lisirt der  Aether wieder aus, und die Mutterlauge ist farblos. Diese 
Ceobachtungen diirften nur mit Hulfe d r r  O s t w a l d ' s c h e n  Theorie 
der Ionenfarbungen eine oilifache und ausreichende Erklarung finden, 
und Verf. bestreitet nun nicht mehr, dass sie, wenigstens )in gewissen 

Ueber die elektrische Lei t fah igke i t  der Salze in verschie- 
deuen Losungsmitteln, von C. C a t t a n e o  (Atti d. R. Acc. d .  Line&, 
Rndct. 1835, 11. Sem., 6 3 - 7 0 ,  7 3 - 7 7 ) .  Verf. hat seine fruheren 
Untersuchungen ( & h e  Berichte 26, Ref. 927) fortgesetet und das 
elektrische Leitvermogen eirier griisseren Auzalil von Salzen in ver- 
schiedenen Lijsurigsmitteln , W asse.r, Methyl-, Aethyl- , Anrylalkohol, 
Aether, Aceton, Essigsaure, untersucht und die erhaltenen Ergebnisse 
in einer ilnzahl Gebersichten zusammengestellt. Die Schlussfolgerungen 
aus den vorgenomnienen zablreichen Messungen ergaben nicbts wesent- 

zii einem Nicotin-Essigsauregemisch. Foerater. 

Fallenc, den Thatsachen gut entspricht. Foerstsr. 
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lich Neues und beststigten eine Anzahl schon bekannter Thatsachen. 
Das Verdiinnungsgesetz erwies sich als f i r  alkoholische und Ptherische 
Losungen nicht giiltig (vergl. diese Berichte 27, Ref. 543). Beziehungen 
der Lpitfihigkeit einer und derselben Substanz in verscbiedenen La- 
suugsrnitteln zu deren (auf den Dampfzustand bezogenen) Molekular- 
gewicht, oder den CoGfficienten der inneren Reibung oder den Di- 
elektricitatsconstanteri dieser Fliissigkeiten wurden nicht gefuoden. 
Die relativen Geschwindigkeiten der Innen erwiesen sich, wie es 
ebenfdls schon bekannt ist, abhlngig von der Natur des Liisungs- 
mittels. Foerster. 

ReduotionsvorgElnge in neutralen Salxlosungen, von C. 
K i p p e n b e r g e r  (Chem-Ztg.  19, 1269-  1270). Verf. hat, wie e r  
vorliiufig mittheilt, eine Reihe von Versuchen angestellt, bei denert 
Metalle in neutraleu Salzlosungen Reductionen ausfiihren. Er glaubt, 
dass solche Metalle, wie Magnesium oder Aluminium, fiir sich 
allein das  Wasser nicht zersetzen. Dies ist aber, wie hekann:, 
dennoch der Fall, die Zersetzung erreicht aber in Folge der Un- 
liislichkeit der entstehenden O x j d e  schnell ihr Endc; konnen sich 
die Oxyde aber atis irgend einem Grunde losen - und ein solcher 
1st die Gegenwart gewisser Salze -, SO erfolgt weiters Wasserzer- 
setzung. Bus diesem Grunde greift Kochsalzlosung viele Metalle 
starker an als reines Wasser, eine liingst bekannte Thatsache. Auch 
d ie  Anwendung der Metalle in Form ihrer Bmalgame ist ein Mittel, 
sie vor der Umkleidung mit Oxyd zu schiitzen, und in Folge desseu 
sie zur langsamen aber andauernden Wasserzersetzung zu befiibigen 
(vergl. diese Bcrichte 28, 1323, 1983). Das mitunter erfolgende Auf- 
treten von Wasserstoff bei der Fallung yon Schwermetallen durch 
Leiclitmetalle hat bekanntlich in elektrischen Erscheinungen seinen 
Grund. Die bekannten Reductionswirkungen ron  Aluminium odrr  
%ink auf neutrale Nitrat- oder Chlnratliisungen hat  Verf. ihrein 
naheren Verlaufe nach untersucht und gedenkt demnachst dariiber 
thgehender  zu berichten. Erwiinscht ware es, wenn er  nicht von 
abydrolytischer g, sondern wie iiblich, vou elrktrolytischer Dissociation 
der  Salze sprache, wenn er eine sulctie i n  die Ionen meint. 

Foerster. 

Kleine Mittheilungen, von L. S p i e g e l  (Chem-Ztg. 19, 14253). 
Gleictie molekulare Mengeu vnn Silbernitrat uud Magnesiutnniti it 
wurden eingedampft und der vom auskrystallisirten Silbersalz sb- 
getrennte Syrup unter Lichtabschluss irn luftverdiinnten Raiitn iibtv 
Schwefelsiiure krystallisiren gelassen. Man erhielt strahlige, ma1 t- 
glanzende Krystalle, welche nacli schliesslicber Erlangung der Ge- 
wichtsconstanz die Zusammensetzuag 19 Mg (NO& . A g N  0 2  . 50 HP 0 
aufwiesen. Faerstor. 

[cis'] 
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Norwegische  thorium- und yt t r iumhal t ige  Mineral ien,  von 
L. S c h m e l c k  (Za'tschr. f. angezu. Chem. 1895, 542-543). Verf. be- 
zeichnet kurz fiir die zur Zeit fiir die Herstellung von Gliihkorpern 
praktisch wichtigen norwegischen Mineralien das Aussehen, den un- 
gefahren Gehalt an werthvollen Erden wid das Verhalten beim Auf- 
sobliessen rnit Sauren. Thorit und Orangit, mit 45-60 v. H. Th02,  
werden leicht und vollkommen durch conc. Salzsaure zerlegt. Aeschynit 
und Euxenit, mit 10 bezw. 3-4 v. H. T h 0 2 ,  werdrn niir schwer von 
Salzsaiire, langsam und vollstandig von heiswr conc. Schwefelsaure 
zerlegt. Fergusonit, Gadolinit, Orthit,  Ytterspath, Yttrotitanit mit 
30, bezw. 45, 20, 60; 6-12 v. H. werthvollen Cer- und Yttererden, 
lassen sich nur durch conc. Gchwefelsanre aufschliessen. Ebenso 
verbalten sicb die norwegischen Monazite, in welchen 3- 12 v. H. 

Zur Kenntniss der Flarnme,  von Nic .  T e c l u  (Journ. f. prakt. 
Chem. 5 2 ,  145- 160). In der interessanten Arbeit werden eine Reihe 
VOII Versuchen beschrieben , welche die friiheren Darlegungen des  
Verf. (diese Berichte 25, Ref. $05) noch weiter zu erlautern geeignet 
sind. In kurzem Auszuge lassen sich die Mittheilungen des Verf. 
nicht wiedergeben, so dass auf sie verwiesen werden muss. 

Th Os rorkommt. Foerster. 

Foereter. 

Ueber die zusammengese tz ten  Metallbasen [II. A 1) b a n d  1 u ng], 
von N. R u r n a k o w  (Journ. f. prakt. Chem. 52, 177-192). Verf. beab- 
sichtigt , in Anlebnung an die von ihm erhaltenen Versucbsergebnisse 
(diese Berichte 27, Ref. 43) eine kritische Uabersicht der zeitgemassen 
Anschauungen iiber die Constitution d r r  zusammengesetzten Metallbasen 
zu geben, welche j a  in unsere h e d g e  Valenzlehre nicht hineinpassen. 
Er stellt in der vorliegenden Arbeit zunachst die Ergebnisse zusammen, 
welcbe die Untersuchungen iiber die Restandigkeit der Metalliimmoniak- 
verbindungen bisher gezeigt haben. Aus diesen geht herror, dass die 
letzteren u m  so uubestandigrr sind, je griisser die bis auf 8 steigende 
Zahl der mit einem Molekiile des Metallsaizes verbundenen Ammoniak- 
rnolekiile ist; doch fioden sich bier je  nach der Natur dieses Salzee 
sehr betrachtliche Unterschiede. Ferner erweist sich nach den U n t p -  
suchungen von I s a m b e r t  und von L a c h o w i c z  (vergl. diese Berichte 
2 2 ,  Ref. 183), dass die in ihrer Dissociationsspannung sich aus- 
driickende Unbestandigkeit der in Rede stehenden Verbindungen um 
so griisser ist, j e  geringer die bei der Vereinigong des Ammoniaks 
mit den Haloi'dsalzen freiwerdende Wiirme ist. Ferner vermogen 
Salze derselben Saure um so mehr Ammoniakmolekeln zu binden, je 
geringer die bei ihrer Bildung als Warme frei werdende Energie ist. 
Fiir die Halogenide des Palladiums ist die Dissociationsspannung der 
ahnlich gearteten Ammoniakverbindungen (wie die der Palladium- 
halogenalkylsulfidverbindungen) grosser bei den Jodiden als bei den 
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Chloriden, entsprechend der griisseren BildungswBrme der letzteren. 
Das Umgekehrte trifft aber fiir die von T r o o s t  dargestellten Am- 
moniakverbindungen der Ammoniumsalze, sowie fiir diejenigen der 
Calciumhalogenide zu. Des Weiteren bespricht Verf. den durch die 
Anlagerung von immer rnehr Ammoniakmolekiilen an die Halogen- 
salze bewirkten Uebergang von nicht ionisirbaren Halogenatomen in  
ionisirbare, ohno bier abar gegeniiber den friiheren Ausfihrungen 
W e r n e r ' s  (diese Berichte 26, Ref. 351) wesentlich Neues zu bringen. 
Die Arbeit wird fortgesetzt. Foerster. 

Ueber die hydrolytische Zerse tsung des Eisenchlorids , von 
U. A n t o n y  und G. G i g l i o  (Gazz. Chim. 25, 2, 1-12). Ganz 
neutrale Eisenchloridl6sungen, welche weniger als 1.5 g des Salzes 
im Liter enthalten, erleiden eine langsam einem Gleichgewichtszustande 
zustrebende hydrolytische Zersrtzung. Diese lasst Rich dadurch, 
wenigstens annahernd , in ihrem Ver1:ufe verfolgen, dass das dabei 
entstehende, in der Liisung verbleibende Eisenhydroxyd mit Blutlaugen- 
salz sich nicht mehr urnsetzt, wie ein Versuch mit colloidalem Eisen- 
hydroxyd bestatigt, welches auch nicht die geringste Spur von 
Berliner Blau gab. Mit zunehmender Verdiinnung wachst allmiihlich 
d ie  schliesslich nach 48 Stunden durch Hydrolyse zu erhaltende Menge 
Eisenhydroxyd; dieselbe zeigt sich aber in keiner einfachen Abhangig- 
keit von der Concentration der L6sung. Dadtirch wird die Annahme 
gerechtfertigt, dass der Ersatz der einzelnen Chloratome im Eieen- 
chlorid durch Hydroxyl nicht gleichzeitig erfolgt, sondern dass die- 
selben nach einander und zwar mit abnehmender Reactionsgeschwin- 
digkeit abgespalten werden, indem F e  Clz (OH) und FeCl(0H)z  als 
Zwischenproduct auftreten. Die vollstandige, innerhalb 48 Stunden 
eintretende Hydrolyse allen geliisten Eisenchlorids wurde erst bei einer 
Verdiinnung ron 0.008g FeC19 im Liter beobachtet. Lasst man die 
Liisungen des Eisenchlorids, welche mit der Zeit Hydrolyse erlitten 
haben, und daher durch Blutlaugenoalz weniger stark gefarbt werden 
als in frisch bereitetem Zustande, einige Zeit mit Blutlaugensalz in 
Beriibrung, so stellt sich die im letzteren Falle beobachtete Farbung 
wieder her, indem das Blutlaugensalz das  Gleichgewicht zwischen 
Eisenchlorid, Eisenhydroxyd und Salzsaure dauernd stiirt und dadurch 
die beiden letztgenannten Kijrper immer wieder Gelegenheit erhalten, 
auf einander unter Bildung von Eisenchlorid einzuwirken. FoerstPr. 

Ueber die Zerse tsung einiger Smlse der Stickstoffwmsserstoff- 
shre ,  ron  A. P e r a t o n e r  und G. O d d 0  (Gazz. Chim. 25, 2, 13-21). 
Es wurden Versuche in der Vermuthung angestellt, dass bei irgend 
welcher Zersetzung von stickstoffwasserstoffsauren Salzen Argon ent- 
stehen kiinnte, wenn dieses in der That  ein Polymeree des Stickstoffs 
eei; es hat sich aber in keinem Falle ein Anhalt geboten, dass die& 
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Vermuthung begriindet sei. Durch Elektrolyse von stickstoffwasser- 
stoffsaurem Natrium entstand an der Anode etwas weniger Stickstoff 
als der an der Kathode auftretenden Wasserstoffmenge entsprach, 
indem ein kleiner Theil des ersteren hier zu Salpetersaure oxydirt. 
wurde. Ganz Bhnlich findet bei der Elektrolyse dcr sehr schlecht 
leitenden wassrigen Losung der Stickstoffwasserstoffsgure secundar HI) 

der Kathode Bildung kleiner Mengen vori Ammoniak (nicht aber von 
Hydrazin) statt; dadurch steigt die Leitfiihigkeit der Liisung allrnahlicb 
ganz erheblich an. Anch bei der Explosion von getrockneteni stick- 
stoffwasserstoffsaurem Silber entstand reiner Stickstoff von genau den 
bekannten Eigenschaften. Gewivse von Hit  t o r  f f  bei der Elektrolyse 
stickstoffwasserstoffsaurer Salze beohachteten Unregelmassigkeiteri 
diirfteri auf Hbtiliche secundiire Vorglnge zuruckzufiihren sein , wie 
solcbe auch von den Verff. beobacbtet worden. Foerbter. 

Betraahtungen iiber das Argon, von R. N a s i n i  (Gazz. Chim. 
25, 2,  37-46). Verf. legt dar ,  dass, wenn das Verhaltniss 
der specifischen Warmen eiries Gases zu 1.667 gefunden sei, darin 
zwar eine Bestiitigung dcr anf ariderem Wege schon als wahrschein- 
lich erkannten Einatomigkeit dieses Gases zu erblicken sei, dass aber  
andererseits nicht nothwendig aus der genannten That sache folge, dass 
ein solches Gas einatomig sein rniisse. Vielmehr ist die Voraussctzung 
dafiir, dnss das Verhaltniss d r r  specifischen Warmen eines Gases sich 
der Zahl 1.667 sehr nahere, darin gegeben, dass gegenuber der Energie 
der fortscbreitenden Bewegung der Molekeln die Energie der inneren 
Molekulirrbewegung und etwaiger Rotationsbewegungen eines solchen 
Gases zu vernachlassigen ist; dies ist fiir einatomige Gase der Fall, 
aber nichts hindert, anzunebmen, dasv es auch fur mehratomige zutreffen 
kann. Daher braucht das Argon, weil bei ihm das Verhiiltniss der 
specifischen WArmen nahezu = 1.67 gefunden ist, auch nicht ein- 
atomig zu sein und ein Atomgewicht nahe bei 40 zu habeo, wodurch 
das bisher erkannte periodische System der Elemente vollig gestort 
sein wurde. Vie1 wahrscheinlicher ist e s ,  dass Argon sich zwischen 
Fluor und Natrium mit einem in der Nahe von 2@ liegenden Atotn- 
gewicbte einordnet als erstes Glied einer zwischen den Halogenen 
und den Alkalien rermittelnden Gruppe cbemisch indiffereuter Elemente. 
Auf die Mbglichkeit des Vorhandenseins riner solchen Zwischengruppe 
ist, zum Theil vor der Entdeckung des Argons, schon von mehreren 
Forschern hingewiesen worden, wie Verf. anfiihrt, und neuerdings bat 
T h o m s e n  (dieee Berichte 28, Ref. 830) dieven Gedanken niiber aus- 

gefiihrt. Foerster. 

Das Bromoform in der Eryoskopie, von A. A m p o l a  und 
Vergl. diese Berichte 0. M a n u e l l i  (Gazz. Chim. 25, 2, 91-101). 

25, Ref. 599. Foerster. 
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Untersuchungen iiber einige italienieche und niohtitalie- 
nisohe Cemente. Untersuchungen tiber die Eracheinungen, welohe 
b e i m  Abbinden der Cemente eiob abapie len ,  von Q. O d d 0  und 
E. Manzella(Qazz. Chim. 25,2,101-127). Es wurden mehrere Fabri- 
kate italienischer Cementfabriken mit solchen deutschen und franziisi- 
schen Ursprungs verglichen, und es zeigten sich hierbei zwischen den 
italienischen und den anderen Cementen i n  der chemischen Zusammen- 
setzung keine wesentlichen Unterscbiede und auch in ihren mechanischen 
Eigenschaften standen sie diesen nicht nach. Ein sehr erheblicher 
Unterschied gegeniber den meisten anderen Cementen ergab sich aber  
fiir die italienischen Fabrikate in Bezug auf die Aenderung des che- 
niischen Verbaltens, welche sie beim Abbinden erleiden. Es wurden 
Pulrer  der verschiedenen Cemente vor und nacb dem Abbinden 
standenlang mit einer titrirten Kaliumcarbonatliisung geschiittelt und 
in bestimmten Zeitabschnitten die in der Loaung vorhandenen Mengen 
des gesammten und des darin entstandenen kaustischen Alkalis be- 
stimmt. Dabei ergab sich, dass die Menge des letzteren bei den 
untersuchten deutschen und franziiaiscben, noch nicht abgebundenen 
Cementen auch nach 9 Stunden nicht wesentlich biiher war ale nach 
der ersten halben Stunde; die gleichen, aber abgebundenen Cemente 
gaben jedoch unter gleichen Bedingungen eine vie1 griissere Menge 
kaustisches Alkali, welche im Laufe der ebeii genannten Zeit 
sich erheblich, oft auf mehr als das  Doppelte, vermehrte. Verff. 
glauben, dass in diesrn Fallen durch das Abbinden freien Kalkes 
stark basiscbe, leicht zersetzbare Salze entstehen. Von den unter- 
suchten italienischen Cementen zeigte nur eine langsam abbindende 
Ar t  das qenannte Verhalten; die aridwen ergabeu eine nach erfolgtem 
Abbinden nicht verlnderte und auch im Laufe der Behandlung mit 
Kaliumcarbonat nicbt erheblich zunehmende, manchmal dabei sogar 
aboehmende Mengen kaustisches Alkali. Das gleiche Verhalten zeigten 
rasch bindende Cemente, von denen drei italienische und eine 
deatsche Probe untersucht wurden. Verff. glauben, dass in solcheo 
Cementen das Abbinden auf Hydratationsvorgangen beruhe und dabei 
keine leicht zersetzlichen basischen Salze entstehen. Dazu ist jedoch 
zu bemerken, dass gerade die Folge der Hydratation ron Silicaten 
im Allgemeinen eine Steigerung ihrer Reactionsfiihigkeit ist. 

Fosrster. 

U e b e r  einige die A t o m b r e o h u n g  des Saueretoffe betreffende 
Fragen, von F. A n d e r l i n i  (Gazz. Chim. 25, 2, 127-162). Es wurden 
eine Anzahl sauerstoff haltige organische Verbindungen, welche den 
rerschiedensten Reihen angebiiren, und in denen der Sauerstoff be- 
ziiglich seiner chemischen Function in  sehr mannigfacber Gestalt vor- 
kommt, in mBglichster Reinheit dargestellt und auf i h r  Brechunge- 
vermiigen untersucht. Es gelangteu Ketoalkohole, verschiedene Siiure- 
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anhydride, Lactone und Glycolsaureather in den Bereich der Arbeit, 
und die erhaltenen umfangreichen Messungsergebnisse wurden in einer 
Anzahl Uebersichten zusarnmengestellt. Es zeigte sich wieder, in  wie 
hohem Grade das  Brechungsvermogen eine rein constitutive Eigen- 
schaft der Korper ist; in keinem der untersuchten Falle blieben die 
Abweichungen zwischen den beobachteten und den aus den bisher 
bekannten Werthen der Atombrechungen berechneten Zahlen innerhalb 
der Grenzen der Versuchsfehler, oft nahmen diese Unterschiede eine 
sehr betrachtliche Hiihe an. Auch wenii man in manchen Fallen, 
z. B. bei den Anhydriden, dem Anhydridsauerstoffatom einen be- 
stimmten optischen Werth beilegen wollte, so wiirde dieser doch nur 
fiir nahe verwandte Verbindungen gelten, insofern e r  z. B. f i r  Anhy- 
dride einbasischer und zweibasischer Sauren oder von Oxysauren 
jedesmal ein etwas anderer sein miisste. Daneben aber kann auch, 
wie eingehend erortert wird, der optische Werth der CHa-Gruppe inner- 
halb gewisser Grenzen schwanken. Man kann daher Regelmassigkeiten 
von einigermaassen betrachtlichem Umfange in Bezug auf den Antheil, 
den die einzelnen Atome je  nach ihren Rindungsverhaltnissen am 
ganzen optischen Verhalten der organischen Verbindungen nehmen, 
zur  Zeit noch nicht 'aufstellen, und es  bedarf dazu noch sehr vie1 
weiteren Sammelns von hierauf beziiglichem Beobachtungsmaterial. 

Ueber einige neue A u s n a h m e n  vom Gefrierpunktsgesetze,  
von F. G a r e l l i  (Gazz. Chim. 26, 2, 173-178). Ebenso wie Pyrrol 
und Thiophen in Benzol ein unregelmassiges kryoskopisches Verhalten 
zeigen, so erscheinen auch an-Dimethylpyrrol und aa-Dimethylthiophen, 
in Paraxylol gelost, mit einem zu hohen Molekulargewichte, indem 
sie mit dem ihoen ahnlicb constituirten Liisungsmittel feste Losungen 
bilden (vergl. dime Berichte 2 7 ,  Ref. 857).  Aus demselben Grunde 
verhalt sich auch aa- Dithionyl in Diphenyl unregelmassig, wahrend 
es in benzolischer Losung die seinem Molekulargewicht entsprrcbende 
Gefrierpunktserniedrigung giebt. Bemerkenswerth ist,  dass Kijrper, 
welche stellungsisomer oder raumisomer sind, nicht die Neigung be- 
eitzen, in Gestalt fester Losungen zusammen zu krystallisiren, wenn 
einer im anderen gelost ist. So rerhalt sich Apiol in Isapiol, Iso- 
crotonaaure in Crotonsaure oder Brenzcatechin bezw. Hydrochinon in 

Ueber das kryoskopische Verhalten von K o r p e r n ,  welche 
eine mit der des Losungsmittels Sihnliche Const i tu t ion  besi tzen,  
von F. G a r e l l i  (Oazz. Chim. 25, 2, 179-188). Ein unregelmassiges 
Verhalten in kryoskopisctier Hinsicht 1tiinr:en gewisse Verbindungen 
aus zweierlei Griinden aufweisen: entweder sie neigen, wie z. B. 
Alkohole, Phenole, Oxime u. A., in Liisungen zur Bildung von Mole- 
kularaggregaten durch Zusammentritt einer Anzahl einfacher Molekeln, 

Foerster. 

Resorcin vollkommen normal. Foerster. 
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oder  sie haben das Bestreben, mit dem Liisungsmittel zu festen Lii- 
sungen sich zu  vereinigen und sich mit ihm gleicbzeitig aus den Lii- 
sungen auszuecheiden; das letztere geschieht, wenn Lasungsmittel and 
geliister K6rper fhnliche Constitution besitzen, wahrend das erstere 
Verhalten allgemein durch die chemische Natur gewisser Klassen von 
Verbindungen bedingt ist. Wenn kiirzlich P a t e r n b  darauf bin- 
gewiesen hat (diese Be7ichte 28, Ref. 595), dass bei den friiheren 
Darlegungen des Verf. (diese Ben'ehte 27, Ref. 857) die Bedeutmg 
der  chemischen Natur der Verbindungen auf ihr  kryoskopisches Ver- 
halten nicht immer geniigend in  den Vordergrund gestellt sei, so ist 
dies nicht ganz zutreffend, d a  gelegentlich beide oben erwfhnten 
Factoren gleichzeitig fiir die Gefrierpunktserniedrigung manssgebend 
sind. P a t e r n b  zog seinen Schluss aus dem Umstande, dass er  fand, 
Phenol und Paraxylenol rerhielten sich sowohl in Benzol wie in  
Paraxylol gleich unregelmassig. Aus seinen und B e c k m a n n ' a  
Messungen ergiebt sich aber, dass dies nicht genau zutrifft, denn aus 
der Gefrierpunkteerniedrigung, welche Phenol i n  Paraxylol (sowie 
aiich in anderen Liisungsmitteln) hervorruft, ergiebt sich ein seinem 
wirklichen Molekulargewicht sehr nahekommender Werth bei einer 
Verdiionung, bei welcher in benzolischer Liisung noch die Abweichung 
sehr  stark ist; in letzterem Palle findet auch fiir sehr grosse Verdiin- 
nungen keine weitere erhebliche Annaherung des gefundenen an das  
wirkliche Molekulargewicht statt. Ein solches Verhalten ist bezeich- 
nend dafiir, dass feste Liisungen auftreten, deren Entstehen fiir Phenol- 
16sungen in Benzol zu erwarten war, wlihrend in Liisungen in Para- 
xylol (oder anderen Liisungsmitteln) nur die Neigung des Phenol8 
zur Bildung von Doppelmolekeln in Retracht kommt, welche bei zu- 
nehmender Verdiinnung allmahlich v6llig in einfacbe Molekeln zerlegt 
werden. Das letzt genannte Verhalten zeigt nun  natiirlich neben dem 
oben erwahnten das Phenol auch i n  benzolischer Liisung. Da somit 
das kryoskopieche Verhalten des Phenols in Benzollbsung sich aas  
zwei Factoren zusammensetzt, ist auch fiir diese Liisungen der bei 
gleicher Concentration nach dem Oefrierpunktsverfahren gefundene 
Werth f i r  das Molekulargewicht griiseer als der  nsch dem Siede- 
punktsverfahren erhaltene, wtihrend sonst ahnliche Unterschiede nieht 
beobachtet sind. I m  Anschluss hieran wird darauf hingewiesen, 
dass die kiirzlich von A m p o l a  und M a n u e l l i  (dime Bcn'chte 28, 
Ref. 599) gefundene Thatsache, dam Cbloroform sich in  Bromoform 
kryoskopisch normal verhalte, nicht gegen die friiheren Beobachtungen 
des Verf. sprechen kbnne, d a  er die Bildung fester Liieungen bisher 
nie bei aliphatischen Verbindungen gefunden babe,  und andererseita 
Chlor- und Brombenzol sich in  Benzol vollkommen normal ver- 
hielten. Foerster. 
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Ueber freies Hydrazin (Diamid) [ v o rla u f i  g e M i t t  h e i  1 u n g], 
von C. A. L o b r y  d e  B r u y n  (Rec. traw. chim. dea Pay8-Ba8 18, 
433- 440.) Hydroxylaminchlorhydrat und Methyloxydnatrium in Methyl- 
alkobol gelijst wirken bekanntlich aufeinander ein, so dass Hydroxyl- 
amin frei wird. Verf. versuchte, durch die gleiche Reaction freies 
Diamid zu erbalten: N H 2 .  NHz . HCI + NaOCHS = N H 2 .  NH2 
+ N a C l  + C H s O H .  42.5 g gepulvertes Hydrazinchlorhydrat wurden 
mit 150 g absolutem Methylalkobol erhitzt und die berechnete Meoge 
der Losung ron Metbyloxydnatrium auf einmal zugegeben. Wie schon 
ein Vorversucb gezeigt hatte, trat nur eine geringe Temperatursteigerung 
ein. Man erhitzte nocb etwa eins halbe Stunde, liess den Kolben 
abkiiblen, wabei der Inhalt gegen Ziitritt von feuchter und kohlen- 
saurehaltiger Luft geschiitzt wurde, filtrirte mit der Pumpe vom aus- 
grschiedenen Chlornatrium und destillirte zuerst aus einem gewiibn- 
lichen Destillirkolben, dann unter Anwendung eines Rugelapparares 
Le B e l - H e n n i g e r .  Nachdem etwa neun Zehntel der Fliissigkeit 
iibergegangen waren, wurde der Rest unter vermindertem Druck 
(1 11 mm) destillirt. Die Temperatur stieg allmahlich bis auf 640; mit 
ibr  wucbs der Gebalt an Hydrazin in den Fractionen, die letzten 
enthielten 75-8'2.9 pCt. Hydrazin. Diese erstarrten in einer Mischung 
von Eis und Salz und schmolzen d a m  bei - 40. Die Krystalle 
rauchten a n  der Luf t ,  in welcher sie Wasser anaogen und sich oxy- 
dirten. Doch gelang es, eine kleine Quantitat derselben zwischen abge- 
kiihltem Fliesspapier abzupressen, in einem Flaschchen zu wtigen und 
zii titriren. Es wurde ein Gehalt von 92 pCt. NaH4 berechnet. Direct 
iiber der Flamme erhitzt, detonirt die BaRe nicht, es entsteht nur eine 
zischende gelbe Flamme. Beim Misctien mit Wasser wird betracht- 
liche Erwirmung beobachtet. Schwefel 16st sich in der Substanz mit 
Wilrmeeotbindung zu einer braunrothen Fliiseigkeit, welche nach 
Schwefelammonium riecht und aus welcher sich auf Zusata von Wasser 
Schwefel abscheidet. Die Halogene wirken heftig auf die Base eiu, 
e s  bilden sich die entsprechenden Sauren und Stickstoff wird frei. 
Kdiumpermanganat oder Kaliumchromat verorsacben eine heftige 
Reaction, jedoch ohne Entflammung oder Detonation. Die Base ver- 
mag Salze wie Chlorkalium oder Kaliumnitrat zu losen. Sehertel. 

Einwirkung von Salpetersiiure auf einige Salze, von H. A. 
A u d e n  und G. J. F o w l e r  (Chem. Naos 72, 163). Der vorliegende 
Theil der Arbrit umfasst das  Verhalten einiger Oxyde und Salze in 
eineni Strome reinen Stickoxydgases. Bleihyperoxyd rind Mangan- 
byperoxyd werden in gewiihnlicher Temperatur langsnm, in hoberer 
schneller in basische Nitrate verwandelt. Silberoxyd geht bei ge- 
wiibnlicher Temperatur in Nitrit und Metall, bei biiherer in Nitrat und 
Metall iiber. Aus Silberpermanganat wird Manganhyperoxyd reducirt, 
das Silber wurde ale Oxyd, Nitrat und Metall im Riickstand gefunden. 
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Kaliumpermanganat wird erst bei einer 1000 iibersteigenden Temperatur 
x u  Kaliurnnitrat und Manganhyperoxyd. Mit Kaliumchlorat wird 
Chlor u n d  Untersalpetersiiure entwickelt, aber nicht im Verhiiltnisee 
ron Nitrosglchlorid. Aim Kaliumjodat wird bei 80° Jod frei gemacht, 
i m  Riickatande bleibt Nitrat; Silberjodat wird in Jodsilber verwandelt, 
obne dass eine Spur Jod frei wird. Die Perchlorate und Perjodate 
sind bestlndiger ale die Chlorate und Jodate. Bleichromat wurds 
selbst bei 400° ooch llicht angegriffen. Bchertel. 

Beobaohtungen mit Htilfe dee Tensiometers, von J. A. 
W a n k l y n  und W. J. C o o p e r  (Chem. News 7 2 ,  199.) Verff. 
haben eine Vorrichtung erfunden, welche gestattet, die Dampfepannung 
einer Fliissigkeit mit wenigen Tropfen derselben bei jeder Tempcra- 
tur zu bestimmen. Eine Reechreibung derselben ist nicht gegeben, 
wohl aber die Resultate rerscbiedener Versuche mit Kcrosen. 

Schertel. 

Die Tafel der Perioden, oon F. R a n g  (Chem. New8 7 2 ,  200). 
Eine durch Aufnahme der Shalbvergessenen Elementea bereicherte 
Tafel wird gegeben, welche nach Anspruch des Verf. die der Wabr- 
heit znineist entsprechende und beste tabellarisclie Anordnung der 

Die Schmelzpunkte de r  Elemente a18 Schliissel a u r  Ge- 
nesis derselben, von C. T. B l a n s h a r d  (Chem. New8 71, 285). 
Verf. will aus seinen Zusammenstellungen erkennen, dass bei Elementen 
oon niedriger Werthigkeit and zugleich niedrigem Atomgewichte die 
Schmelzpunkte direct mi t  dern Atorngewichte sich andern, dam aber 
in den hoheren periodischen Reihen die Schmelzpunkte mit zuneh- 
mendem Atomgewichte iibwechselnd hoch und niedrig sind. Im Zu- 
sammenhalt mit einer Reobacbtung von v. B a e y e r  an Kohlenstoffver- 
bindungen (diese Berichte 10, 1286) wird geschlossen, dass jene Ele- 

Untersuchung iiber die eusammengeseteten anorgenischen 
Siiuren, von W. G i b b s  (Americ. Chsm. Joum. 17, 73-91). P l a t i n o -  
w o l f r a m s a u r e  Salze.  Giebt man Platinoxydhydret, nacb F r e r n j ’ s  
Metbode dargestellt, zu der kochenden Losung eines wolframsaurcn 
Alkalis, so wird es rnanchmal rasch gelijst, manchmal schwieriger, 
hisweilen bleibt es ungrlost. Man hat es noch nicht in  der Hand, 
das Platinoxyd strts in gleich reactionsfiihigem Zustande dareustellen. 
Deshulb wurde in der Weiee verfahren, dass das krystallisirte wolf- 
ramsaure Natriuni in Wasser g e b t ,  mit &em ziemlich grossen 
Ueberschuss von Aetznatron rersetzt wurde, und dass man der 
kochenden Losung neutrales oder nahezu neutrales iridiumfreies 
Platinchlorid in kleincn Authrileu auf einmal xufiigte. Das ent- 
steheude Platinoxydhydrat lost sich sofort. Sobald ein geringer 

Elemente bietet. Bchertel. 

mente die complicirteren seieo. Schertel. 
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Ueberschuss an Platinoxyd zugegeben ist, wird mit Essigsaure in ge- 
ringem Uebermaasse versetzt. Alkohol fallt sodann oft eine dunkle 
theerartige Masse, welche eine oder mehrere platinwolframsaure Salze 
enthalt. Wenn jedoch die Menge des zugesetzten Platins gerade die 
richtige is t ,  so erhiilt man eine klare orangefarbige Losung, aus 
welcher eine reichliche Menge schiiner gelber Nadeln oder Prismen 
krystallisirt, die durch Umkrystallisiren leicht rein erhalten werden. 
Die Existenz isomerer platinwolframsaurer Salze , welche in einer 
fruheren vorlaufigen Mittheilung (diese Berichte 10, 1384) angekundigt 
worden ist, bestatigte sich nicht. - 10 W O3 . Pt 0 2 .  6 NaaO + 2 8 8 2 0 ,  
erhalten durch Auflosen von Platinoxyd i n  (12 : 5) wolframsaurem 
Natrium bildet dunkel orangerothe uodeutlictie Krystalle - 20w'03 . 
PtOs .9NazO + 58 HoO, topasgelbe Krystalle, wurde erhalten, als 
wolframsaures Natrium mit einem sehr grossen Ueberschuw ron Natrium- 
hydroxyd zum Kochen erhitzt urid niit Chlorplatinwasserstoffsaure in 
kleinen Antheilen versetzt wurde. Auf Zusatz Iberschiissiger Esaig- 
sliure fielen die Krystalle ans. Unter den gleichen Umstanden wurde 
die Verbindung 3 0  W 0 3  . 2 P t  0 2  . 15 Naz 0 + 89 H2 0 in dunkelgelben 
kornigen efflorescireriden Krystallen erhalten. Beide Salze, deren 
Liisungen sauer reagiren, sind vielleiclit Doppelsalee: 1 0 W 0 3 .  
4 N a z O f -  l O W 0 3 . P t 0 2 . 5 N a 2 0  + 58820 und 1 0 W 0 3 . 3 N a s O .  
H a 0  + 2 ( 1 0 W O 3 . P t O a . G N a 2 O j  + 8 8 8 2 0  - 3 0 W 0 3 . P t O 2 .  
12NazO + 72H20 durch Rochen yon Platinoxydhydrat mit (10: 4) 
wolframsaurem Natrium in honiggelben schweren Krystallen erhalten, 
vermuthlich ebenfalls ein Doppelsalz: 2 ( W 0 3  . PtO2 . 4 Naa 0) + 
2 (10 W O 3 .  Pt 0 2  . 4NaaO) + 7 1 H 2 0 .  Dieses Salz und die beiden 
vorhergenannten geben mit Chlorammonium schiine ftrrblose schuppige 
Krystalle, frei von Platin, vermuthlich das bekannte Salz 10 W 0 3  . 
N a a O  . 4 ( N H q )  0. - P l a t i n m o l y b d l i n s a u r e s  A m m o n i u m  
8MoO3.  2 P t 0 2 .  3(NH4)aO + 12H2O. Frisch dargestelltes Natrium- 
platinat Na2O.  3 PtO2 wird von einer kochenden Losung von (14: 6) 
Ammoniummolybdat leicht zu einer orangegelben Flussigkeit gelost, 
aus welcher sich schon citronengelbe Krystalle abscheiden. - Aus den 
Mutterlaugen setzt sich beim Abdampfen eine schwere, tief braunrothe 
Substanz a b ,  welche zu einer durchscheinenden Masse von der Zu- 
sammensetzung eintrocknet. 
Nahe  Beziehung zu dieser Verbindung hat  vielleicht ein vom Verf. 
dargestelltes Salz: 4 W 0 s  . 2SnOz . NaaO + 7 H2 0 sowie das von 
R a m m e l s b e r g  beschriebene 4 M o o s .  2Mo02(NH&O + 9 H a 0 .  - 
60 Moo3 . PtOz . lOKzO + 4 0 H 2 0 ,  nach dem fur die platinwolfram- 
saurensalze gegebenen Verfahren erhalten, bildet gelbe kiirnige Krystalle, 
vielleicht ein Doppelsalz 1 2 M o 0 3 .  PtOz . 2 & O .  4 H2O.  4 ( 1 2 M o o 3 .  
2 K 2 0 . 3 H 2 0 )  + 24aq. - P y r o p h o s p h o r r n o l y b d a n s a u r e  u n d  
p y r o p h o s p  h o r w o l f r a m s a u r e  S a l z e .  11. Reihe. I n  einer friiheren 

4 Mo O3 . 2 PtO2 . 2 (NH4)zO + 19 Ha 0 
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Abhandlung (diese Bcrichte 19, Ref. 334) wurden pyrophosphorwolf- 
ramsaure Salze von eigenthiimlicher Zusammensetzung beschrieben. Es 
war zu untersuchen, ob die pyrophosphormolybdiinsaiiren Salze gleiche 
Verhaltnisse zeigen. Molybdantetroxyd lost sich leicht und reichlich 
in kochender Losung von pyrophosphorsaurem Natrium. Die farb- 
lose Losung kann zum Syrup abgedampft werden, ohne Krystalle zu 
geben; auch durch Kalium- oder Ammoniumsalze wird sie nicht ge- 
fiillt, wohl aber durch Salze schwerer Metalle. Mit Manganchloriir 
entsteht ein dunkel rothlichgelber Niederachlag , welcher nnter der 
iiberschiissigen Losung des Natriumsalzes krystallisch wird. Die 
Zusammensetzung ist 22 MOOS . 'L Pa 0 5  . 7 Mn 0 . 9  Naa 0 + 57 Ha 0. 
I n  kaltem Wasser ist das Salz fast unloslicb, von heissem wird es 
zersetzt, doch findet beim Erkalten Wiedervereinigung statt. Eocht 
man die Losung mit Mercuronitrat, so enthalt der Niederschlag kein 
Mangan. Deshalb darf man in  dem Salze alles Mangan ale Basis 
nod nicht als Glied der Gruppe Pa 0 7  Mn annehmen. - Pyrophosphor- 
saures Mangan bildet mit einer starken Losung von molybdansaurem 
Ammon ein rothgelbes, wenig losliches Salz: 20Mo03 . 2PaOs. 
IOMoO . s(NH4)aO + 1OHaO. Mit Quecksilbernitrat giebt dasselbe 
einen manganhaltigen Niederschlag, so dass man das Salz als 
2 0 M o 0 3 . 2 P ~ O . r M n .  2(NH4)aO . 8 M n 0 .  3 ( N H & O  + 1 2 H 9 0  be- 
trachten darf. - Digerirt man pyrophosphorsaures Manganoxydul 
mit wolframsaurem Natrium (12 : 5),  so erhl l t  man aus der orange- 
farbigen Losung schiine Krystalle, wahrscheinlich des Doppelsalzes 
14 W 0 3 .  6Na2O + PzOsMn3 + 36HzO. Mit Chlorammonium setzt 
diese Verbindung sich urn zu einem in orangefarbigen Prismen krys- 
tallisirenden Salze: ( 1 4 w o 3 . 4 M n O . 2 N a a O  + PzO?Mna) + (14WOa. 

Ueber die Cuprismmoniumdoppelsalze [ 11. A b h a n  d l  II ng], 
von Th. W. R i c h a r d s  und A.  H. W h i t r i d g e  (Americ. Chem. Joum. 
17, 145-159). (Siehe diese Ben'chte 27 ,  Ref. 69.) C u p r i a m m o n i u m -  
f o r m i c  h I o r i d ,  Cu(NH3)a Cl C H  0 2 .  3 g krystallisirtes Kupferformiat 
werden in der eben nothigen Menge Alkohol gelost, 2 g Chlor- 
ammonium zugefugt und in die siedende Mischung trockenes Ammo- 
niak in geringem Ueberschusse geleitet. Bei der Abkiihlung erhiilt 
man schijne blaue prismatische Krystalle. - A m m o n c u p r i a m m o -  
n i u m a c e t o b r o m i d ,  C u ( N H & .  B r .  CaH3Oa. HzO. In die concen- 
trirte Losung von Rupferbromid in einer Mischung von Alkohol und 
Eisessig wird trockenes Ammoniak geleitet. Perlglanzende Flocken 
von scboner lichtblauer Farbe, weniger bestandig als das entsprechende 
Chloricl. C u p r i  a m  m o n i  u m - P r o  p i 0  n o  b ro m i d  Cu(NH3)aBr. C3H50a, 
prismatische Krystalle von tiefblauer Farbe,  in allen Eigenschaften 
der Acetoverbindung gleich. Spec. Gew. 2.255. - C u p r i a m m o n i u m -  
L a c t o b r u m i d  Cu(NH&BrC3Hs03.  Grosse lichtblaue Krystalle 

(5NH4)aO. HzO + PaO.rHq) t 4 5 H a O .  Schcrtel. 



mit einem Stich ins Purpurrothe. - C u p r i a m m o n i u m - L a c t o c h l o -  
r i d  Cu(NH&CI.  CaHg09. Die Krystalle sind etwas lichter als die- 

Athenische Topferwaaren, von T h .  W. R i c h a r d s  (Amen'c. 
Chern. Journ. 17, 152-154). Scherben antiker, in Athen gefundener 
Tiipferwaaren, alle von lichtrother Farbe, wurden analysirt. Die- 
aelben enthielten 54-57 pCt. SiO9, 15-18 pCt. 8 1 9 0 3 ,  8-10 ~ C I .  
FesOs, ungefahr 10 pCt. Kalk und Magnesia, etwas iiber 3 pCt. A l -  
kalien. Sie stehen cich i n  der Zusammensetzung so nahe, dass sle 

Einwirkung von Licht auf Bleibromid, ron R. S. N o r r i s  
(Americ. Chem. Journ. 17, 189-19 I ) ,  Bleibrornid in dunner Schicht 
zwischen zwei Glasplatten ausgebreitet , wurde mehrere Tage  dem 
Sonnenlicht ausgesetzt. Es wnrde schwsrz und hinterliess bei der 
LKsung in Wasser eine geringe Menge rnetalliscben Bleis, etwa 1 pCt. 
des ganzen Gewichtea. Geschmalzeues Kromid dunkelt sehr rasch, 

jenigen des Bromides. Schertel. 

wohl Producte eines localen Gewerbes gewesen sind. Srhertel .  

unter Wasser befindliclies sehr langsarn. Bchertel. 

Neue Bestimmung des Atomgewichtes des Yttriums, roil 

H a r r y  C. J o n e s  (Ajrceric. Chem. Journ. 17, 154-164). Z u  dieser 
Atomgewichtsbestimmung wurde Yttriumoxyd verwendet, welches nacli 
R o w  land's Verfahren aus Gadolinit dargestellt war. (John Hopkins 
Univers. CircuZar 112, 73 und Chem. News 70,  68.) Dasselbe enthielt 
von den seltenen Elementen hiichstens noch 0.5 pCt. Spuren von 
Calcium, Magnesium und Mangari wurderi dadurch entfemt, daw man 
die Erde in Sdpetersiirire 163te, m i t  Arninoniak fallte und den Nieder- 
schlag sorgfaltig auswusch, nochrnals i n  Salpetersaure 16ste und das 
Yttrium ale Oxalat fdlte. Das aus dern Oxalat erhaltene Oxyd war 
nach anhaltendem Gliihen i n  den hiichsten Temperaturen +Ihg weiss. 
I h c b  Urnwandlung des Oxydes i u  neutreles Sulfat wurde als Atomge- 
wicht des Yttriurns i m  Mittel auu 10 Versuchen erhaltrn 88.94 (0 = 16, 
S = 32.06). Der hiichste Werth war 89.05, der niedrigstr 88.39. 
Durch Uniwandlung Ton neutr:ilrm Sulfat i n  Oxyd worde gef'ontleu 
88.97. HKchster Werth tinter 10 Versuchen 89.03, niedrigstrr 88.89. 

Ueber das Atomgewicht des Sauerstoffes. Synthese ge- 
wogener Mengen Waesers aus gowogenen Mengen Wauseretoff 
und Sauerstoff, von E d w a r d  W. M o r l e y  (Auren'c. Chem. Journ. 
17, 267-275). Das Rrsulat dieser init griisster Ueberlegnrig und 
Sorgfalt ausgefiihrteu Veruuche, aiif derru Beuchrvibiirig mangels h i -  
zufijgender Zeichnungen riicht eingegangrn wetden kann, war in1 
Mittel ron  13 Versuchen 0 = 15.8792 + 0.00032; HzO = 17.8785 
+ 0.000M. Andere Versuchsrrihrri erzaben fiir die Dichtigkeit des Sauer- 
stoffes unter 45O geogr. Breite 1.42895 + 0.000034, fiir diejenige des 

Ycliertel. 
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Wasserstoffes 0.08987 f 0.0000027; sonach ist das Verhiiltoiss der 
Dichtigkeiten 15.9002 * 0.0006 1. Volumetrische Zusammensetzung des 
Wassers bei 0 O :  2.0027 f 0.00014; Atomgewichtsverhiiltniss aus Dich- 

Ueber den Einfluss der LBsungsgenoseen auf die Krystal- 
lisation des Caloiumoerbonates, von H. V a t e  r (Zeitechr. f. Ky8t.  
24, 366- 407). I n  Fortsetzung seiner friiheren Arbeiten untersucht 
Verf. den Einfluss von Farbstoffen auf die Rrystallisation des Kallc- 
spathe, wobei allgemeinere Beziehungen sich nicht auffinden liessen. 
Zu bemerken ist,  dass vnn den gleichzeitig in derselben Liisuog ent- 
atehenden Krystallen die einen gefiirbt sind, wahrend die anderen die 
fiirbende Subetanz nicht aufnehmen. Erst ere sind reicher an Ein- 
schliissen (Kohlensaure u. s. w.) als letztere und haben eine griissere 
Wachsthumsgeschwindigkeit als diese. Die Krystallform wurde durch 
die Aufnahme von Farbstofferi nicht beeinflusst. - Bei Wiederholung 
der  von G. R o s e  ausgefiibrten Versuche zeigte sich, dass bei Ver- 
suchen mit verdiinnten Liisungen bei gewiibnlicher Temperatur keine 
Arragonitkrystirlle neben den Ealkspathkrystallen erhalten werden, so- 
bald reine Reagentieu verwandt werden. Einige bisher noch nicht fass- 
bare, wabrscheinlich organische Substanzen, welche als Beimengung 
des  Kxlkspaths denselben diliit farben, rufen eine Zerfaserung der 
Rrystalle zu garbeofiirmigen und dergl. Aggregaten hervor. Derartige 
Substanzen haben wahrscheinlich die vnn G .  Rose  hergestellten Lii- 
sungen enthalten, sodass dadurch die Zerfaserung eines Theiles des 
Kalkspathkrystalle bewirkt ist, welche derselbe als Arragonit be- 

tigkeit und Volumverhiiltniss: 15.879 * 0.001 1. Schertel. 

schrieben hat. Lenre. 

Organische Chemia. 

Synthese einer neuen Eetonsaure , rnii E. B u r k e r (Compt. 
rend. 121, 607-61 0). Lasst man Camphersfiureanhydrid und Benzol 
bei Gegenwart von Aluminiumchlorid uuter Vermeidung einer erheb- 
lichen Temperaturerhiihung auf einander einwirken, si) entsteht iinter 
Kohlenoxydentwicklung eine Verbindung von der Fnrmel ClsHaoOa 
nach der Gleicbung Clo H1103 + CS He = CO + ClsHaoOa. Die neue 
Verbindung lasst sicb i n  weissen Krystallen erhalten vom Schmp. 
135-137O iind Sdp. 320°; sie ist rechtsdrehend und besitzt schwach 
saure Eigenschafteii. Essigsiiureanhydrid verwandelt die Verbindung 
in der Hitze in ein Anhydrid, ((215 Hi9 O)a 0; durch Erhiteen 
dimes Anhydrids mit Ammoniak unter Druck wird ein Amid von 


