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R e f e r a t e  
(zu No. 4; ausgegeben am 9. MPrz 1896). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

U e b e r  die condensation und die kritischen Erscheinungen 
der Miechungen von Aethan und Stickstoffoxydul, von K u e n e n  
(PhiZ. Mag. (5), 40, 173-194). Vorliegende Arbeit scbliesst sich a n  
eine friihere an (diese Berichte 26, Ref. 134) und hat den Zweck, 
einige weitere Folgerungen aus der v a n  d e r  Waal'schen Theorie auf 
ihr tbatsacbliches Vorkommeo hin zu erproben. Die beobachteteo 
Erscheinungen waren jedoch recht verwickelt, wenn sie auch der  
Theorie nicht widersprechen. Erwahnt sei Folgendes: Die kritischen 
Temperaturen der ruehr als 0.1 Aethan enthaltenden Mischungen VOD 
Aethaii und Stickstoffoxydul liegen nicbt zwiscben denen jener Stoffe. 
Die Drucke der Mischungen liegen theilweise iiber denen des reinen 
Stickstoffoxyduls, und zeigen ein Maximum bei einem Gehalt von 0.2 
Aethan. Das Maximum verscbwindet nicht mit steigender Tempe- 
ratur , sondern bleitit bis znm kritischen Pnnkt ; die Maximumcurre 
erreicbt die Faltenpunktcurve. Die Mischungen zwischen 0.2 bis 0.5 
Aethan zeigen retrograde Condensation erster Art, die iibrigeo zweiter 
Art. Eine grossere Anzahl  Zeichnungen erleichtert das  Verstliodniss 
der Abbandlung. Le Blanc. 

Bestimmung der kritischen und der Siedetemperatur von 
Wasserstoff, von K. O l s z e w s k i  (Phi2. Mug. (5), 40, 202-210). Ale 
kritische 'l'ernperatur des Wusserbtofis wurde (verrnittelst der Auscleh- 
nungsmethode) - 234.50, als Siedetemperatur bei Atmospharendruck 
- 243.5O gefundeo. Renutzt wurde ein nur 0.025 mm starkes Platin- 
Widerstairdsthermometer, das in directer Beruhrung mit dem Gase 
stand. Die Ternperatureinstelluug erfolgte so geniigend scbnell. 

Le Blnnr. 

Fractionirte Destilletion des amerikanischen Petroleum6 
und russischen Cerosins ,  von A. W a n k l y n  und J. C o o p e r  
(Phil. Mag. ( 5 ) ,  40, 2-25-228). Fortsetzung einer friiberen Arbeit 
(dime Ben'chte 27, Ref. 390). Bei der Destillation des PetroIeums 
zwischen l i O o  und 270° werden 7 Antbeile abgesondert aufgefangen 

Berirhte d .  0. ehern. Cescllschafl. Jnbrg. S S I X .  [ I l l  
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und von jedem behauptet (ohne Bemeis), dass er eirien einheitlichen 
Kiirper darstelle. Es werdeo so Kohlenwasserstoffe von der Formel 
C I ~ H ~ ? ,  CI7H19 etc. erhalten, woraus eine Bestatigung fiir C = 6 ent- 

Thermoelektrische Krlfte von Metallen und Legirungen 
ewischen der Temperatur des siedenden Wassera und der der 
eiedenden flussigen Luft, von J. D e w a r  und A. F l e m i n g  (Phil. 
Mag. (5), 40, 95- 119). 24 verschiedene Metalle oder Legiruogen 
wurden mit Blei zu Thermoketten zusammengestellt. Die eine Lot- 
atelle wurde dauernd bei O o  gehalteo, die audere abwechselnd zu 
Temperaturen zwischen + 100 und - 2000 gebracht. Zur Mewing 
der Temperaturen diente ein Platin-Widerstandsthermometer. Die 
Resultate sind in Corven eingezeichnet , eine nahere Besprechung ist 
vorbehalten. Den bisher aufgestrllten Theorieeo entsprecheu sie nicht. 

Ueber das Argon und seine Stellung im periodischen System. 
von M. D e n n s t e d t  (Chsm-Ztg .  18, 2164). Verf. will die Schwierig- 
keit, die sich der Eioreihung des Argons in das periodische System 
entgegenstellen, durch die Annahme wegraumen, dass Argon drei- 
atomiger Stickstoff sei. Durch das Vorhandensein centrischer Bin- 
dungen sol1 die grosse Bestandigkeit des Argon8 sowie die Unfiihigkeit 
der  Atome erklart werdeu, griissere Bewegungeu innerhalb der Molekel 

AfflnitiLtsgrossen schwaoher Basen, von J. W a l k e r  und E. 
A s t o n  (Joum. Chem. SOC. 67,  576-5586). J e  schwacher die Basis 
ist, desto gr8sst.r ist die Hydrolyse ihrer Salze, z. €3. Chlorhydrate, 
und desto gr6sser also die Concentration der Wasserstoffionen. Durch 

nommen wird. Le Blanc. 

Le Blanr. 

zu machen. Le Blanr. 

Bestininiuog der letzteren kann man 
Starke der Basis ziehen; es wiirde 
Zuckerinversioo in 1/30 n. Liieiirrg I w i  
dride ergabm folgende Conetanten: 

Pyridin . . . . . . .  
Monomethylanilin . . . .  
Chinolin . . . . . . .  
Para tohid in .  . . . . .  
An ili u . . . . . . . .  
Orthotoluidin . . . . .  
Glycocoll . . . . . .  
Asparagin . . . . . .  
Acetamid . . . . . . .  
Harnstoff . . . . . . .  
Thioliarnstoff . . . . .  
Propionitril . . . . . .  
Salzeiiore . . . . . . .  

demnach einen Schluss auf die 
hierzii die Katalyse vermittelst 
G O o  susgefiihrt. Die Chlorhy- 

Constanten 
0.000221 
0.000236 
0.000236 
0.000337 
0.0004 8 5 
0.000606 
0.00327 
0.00376 
0.0101 
0.0104 
0.0 1 10 
0.01 10 
0.01 13 

Hydrolyse in pCt., 
angenlhert. 

2 
2.1 
2.1 
3 
4.5 
5 5  

29 
34 
9 0 
92 
97 
9 i  
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Sodann wurden noch die Inversionsconatanten fur einige sauer reagirende 
Metallnitrate bei 800 in l/s n. Lijsung bestimmt. Es  ergaben Cad- 
miiimnitrat 0.000154, Zinknitrat 0.000207, Bleinitrat 0.001 59, Alumi- 
niumnitrat 0.0077, wabrend l / ~ ~ o  n. SalpetersLure unter den gleicben 
Umstanden die Constante 0.00225 aufwies. Hieraus berechnet sich die 
Hydrolyse obiger Nitrate in Procenten zu: 0.014, 0.019, 0.15, 0.7. Die 
Resultate stimmen im Wesentlichen mit den bei 25O vermittelst der 
Methylacetatkatalyse erhaltenen iiberein (dime Bcrichie 2Z, Ref. 638), 
jedoch nicht mit denen L e l l m a n n ' s  und seiner Schiiler. 

Ueber ein neues aus dem Uranit gewonnenes Qas, von N. 
L o c k y e r  (Proc. Roy. SOC. 58, 67-70; 113-116; 116-119; 192; 
193-195. Chern. News 72, 271-272; 283). Die drirch Erhitzen von 
Uranit und verschiedenen andern Mineralien in vacuo gewonnenen 
Gasc wurden spektroskopisch untersucht. Viele Linien fallen mit den 
in der Chromosphare, im Orion etc. beobachtetcn zusammen , sodass 
letztere eine Erklarung finden. Keine dem Argon zugehorigen Linien 
kannten entdeckt werden. Die Gase sind wabrscheinlich Gemeoge 

U e b e r  die Beetimmung der Molekulargrosse  einiger anorga- 
nischer Substaneen, von H. B i l t z  (Ber. d. KGnigl. Preuss. Akad. 
6, 67 -90). Es wurden zuerst Versuche angestellt, um vermittelst 
des bequem zu handhabenden Leuchtgases hohere Temperaturen ale 
bisher zu erzielen. Dies gelang zwar nicht - die erreichten Tem- 
tperaturen lberstiegen 1700" nicbt -, cloch war es moglich, vermittelat 
einer ueuen Heizvorrichtung die hochste Temperatur miihelos bei An- 
weiidung einev Hausschoriisteines zu erreicheu, ohne dasa wie bisher 
die Benutzuug eioes Fabrikschornsteinev wiiuscbenswerth war. So- 
d a m  wurden Gefasse probirt, die von der KBnigl. Porzellanmanu- 
factur zu Berlin aus s i b r  feuerbestiindigelu Material hergestellt wareo. 
Zwar zeigten sich bei ihrer Benutzung nocb eiuige Uebelstliode, docb 
erdcheilit die Annahrne gerechtfertigt, dass die aus dieser Masse ge- 
fertigteu Apparate noch bei 1800- 19000 brauchbar sein wiirden. 
Die Dichtebestimmungen wurderi nacli dem Gasverdrangungsverfahren 
gemacht, das benutzte Gas war nieistens Stickstoff. Bei etwa 1740° 
wurden die Dichten von Arsen, Thallium, Cadmium, Zink bestimmt. 
Die beiden ersten hatteii eine Dichte, die etwas griisser war als deru 
zweiatomigrn Gase entspracb, die andern erwiesen sich ala einatomig. 
Bci der arsenigen Saure A s s 0 3  bez. As406 konnte die mit steigender 
Temperatur wachvende Spaltung der Doppelmolekeln in einfache gut 
verfolgt werden. Bei 5180,  der niedrigsten Temperatur, bei der sie 
uoch rerdampft, war sie ziamlich genau bimolekular, bei der hBch8t 
miiglichen Temperatur war die Gasdichte nicht vie1 grosser, als dem 
eiilfacbeu hfolekulargewicht eotspricht. In Wasser gab die arsenige 

L~ Blanc. 

von Elementen. Le Blanc. 

[ 11 *; 
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Saure eine Gefrierpunktserniedrigung, aus der auf die Forniel H3 Ar 0 3  
geschlossen wurde, in Nitrobenzol eine Siedepunktserhijliung stimmend 
aof Asdoc.  Die Gasdichtebestirnmung der Alkalinietalle und des 
Magnesiums scheiterte vorlaufig an der Unmtiglichkeit, die Gefars- 
wande geniigend widerstandsfahig u n d  unangreifbar zu mrrcben. 

Le Rlaac. 

Ueber die Ftarbenbeziehungen der Atome,  Ionen und Mole- 
kelo, von C a r e y  L e a  (Amer. Journ. Science 49,  357-374). Verf. 
will d ie  Farbe als wicbtige Eigenschaft in den Vordergrund gestellt 
wissen. Die Farben der Elcmentar - Ionen und -.\tome, die identiech 
sind. lassen sich im Allgerneinen leicht finden, einzelne Kriterien dafiir 
werden angegebpn. Mit diesen Farbverhaltnissen hat  die Farbe  der 
Molekeln selbst nichts zu than. Es wird der Satz aufgestellt, dass 
die Farbe bez. dae Fehleo der Farbe eines Atoms eine Function seines 
Atomgewichtes ist nnd zum Beweis Folgeodes angefuhrt: Die Elementft 
bis zum Atomgewicht 47 hahen nur farblose Ionen, dam kornnien R 
Elemente rnit gefarbten Tonen, daraaf 9 mit farblosen, F mit gefarbten. 9 
rnit farblosen, 10 rnit gefiirbten Iorien. Den Schluas bilden Hg, TI, Pb,  
Ri, T b ,  U, von denen abwechselnd das eine farhlosa, das andere ge- 
fiirbte Ionen liefert. Die Elemente, die sowohl farblose wie gefarbte 
Ionen geben, Rind rnit denen zusammengestellt, die nur gefarbte bilden, 
nm die Elerne:ite i n  zwei grosse Klassen zu gliedern. Ferner ergiebt 
sich ails der Tabelle, dass kein Element. das bei allen Valeozen ge- 
farbte Ionen hat, rnit einern farblose Ionen bildenden Element zu der- 
selben natiirlichen Gruppe gehort. Dies ist das BFarbgesetzc:, auf 
dessen Grundlage weiterhin im Einzeloen eine Neugestaltung des 

Doppelselze von Casium, R u b i d i u m ,  N a t r i u m  und Lithium 
rnit Thallium, von H. P r a t t  (Amer. Journ. Science 49, 397-404). 
Die Doppelsalze wiirden erhalten, indern man die beideo Bestandl heile 
i n  sehr verschiedenem Mengenverhaltniss aafloste, die Liisnng ein- 
dampfte nnd durch Abkiihlen zur Krystallipation hrachte. CssTlCl6. HsO 
entsteht nach Hinzufiigen vnn 0.25 g TI Cle zu einer Losung mit 50 g 
CsCl in haariihnlicben KrystBllchen. Werden 3 g TI CIS genommen, 
so krystallisirt blassgrlnes Cs2TI CIS. Lost man letzteres in heissem 
Wasser, so erhalt man beim Abkiihlen CsaT12 CIS. R b ~ T l C l 6  . H 2 0  
bildet sich, wenn 1.5-5’5 g TIC13 auf 40 g RbC1 kommen, in diinnen 
rbornbischen Platten. Ea ist sehr loslic,h in kaltern Wasser, aus seiner 
Liisung erhalt man Rb2 TI CIS . H? 0. Wahrend sich das wasserfreie 
Salz CszTlC15 bildet, wenn 5 - 8 g TIC13 zu einer ziernlich concen- 
rrirten L6sung ron 100 g CsCl gegeben werden, entsteht das Hydrat 
CsaTICIS. HaO, a e n n  auf dieselbe Menge CsCl 8 - 15 g TlClZ in 
einer ziernlich verdlnnten Losung kommen. Aus einer ziemlich con- 
centrirten Losung vnn 30 g TI C13 mit 1.25 - 18 g R b  CI krystallisirt 

periodischen Systems veraucbt wird. Le Blanr. 
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Rb2 TI CIS . Ha 0, das sich beim Umkrystallisiren nicht rerandei t. 
0.5-29 g CsCl auf 40 g TIC13 geben C S Q T I Z C I ~  in schlanken, Irexa- 
gonalen Prismen, die in eiue Pyramide auslaufen. 1st das Verhaltniss 
30 g auf 50 g, so krystallisirt das Salz in hexagonalen Blattchen. Aus 
Wavser kann es unverandert umkrystallisirt werden. SammtlicheDoppel- 
chloride sind mit der oben erwahnten Ausnahme weiss. RbaTlB1.6. HsO 
erhalt man, wcnn I .5-  24 g T1 Br3 zu einer sehr concentrirten Liisung 
von 50 g RbRr3 zugesetzt werden. Es krystallisirt in schonen gold- 
gelben, tetragonalen Rrystallen, die beim Umkrystallisiren RbTIBr4. HzO 
geben. 1 - 15 g T l  Brg auf 50 g Cs Br liefert gelblich-rothe Krystalle, 
die au3 wassriger LBsung unverandert wiedergewonnen werden kiinnen. 
CsTl Br4 und RbTlBr4 . Ha0 sind beide blassgelb. Ersteres wird er- 
halten, wenn dae Verhaltniss von C s B r  zu TlBrg 2 - 10 zu 40 ist, 
und geht beim Umkrystallisiren in Cs3TlzBr9 fiber, wabrend Iptzteres 
beim Verhaltniss 3-24 g R b B r  auf 40 g TIBr3 sich bildet und ohne 
Verhderi ing umkrystallisirt werden kanu. CJTIJ~ und RbTlJ4  . 2 H20 

wurden sowohl aus Losungen gewonnen, die einen reichlichen Ueber- 
schuss vou T l J s  enthielten, als auch B U S  solchen, die vie1 Alkalijodid 
enthielten ; ein anderer Typus von Dnppelverbindungen konnte nicht 
aufgefundcm werden. Bei iiberschussigem TI J3 kamen alkoholische 
Liisungen zur Anwendung. Beide Salze sind rubinroth iind von 
glaiizendein Aussehen, werden aber an der Lufi matt. Durch Wasser 
werdeii sie zersetzt. - Na3 TI CIS . I I H a 0  und Li j  T1 CIS . 8 HzO. Nur 
rorliegender Doppelsalztypus konnte erhalten werden uud ein weiterer 
scheint nicht vorzukotnmen. Die Salze siod durchscheinend und farblov 
uod wrwittern leicht. An einzelnen der vorstehenden Salze konnten 
eingehende optiscbe und krystallographische Bestimmungen gemacbt 

Argon, Prout’s Hypothese und dae periodieche Qesets, roil  
E A. H i l l  (Arner. Journ. Science 49, 405-417). Theoretische Specu- 

Ueber die Polarisationserscheinungen an diinnen Xetall- 
membranen ,  von H. L uggi  n (Ann. Phys. Chem. N. F. 66, 347-352). 
Theilt man eine elektrolgtische Zersetzungszelle durch eine diinne 
Membian aus Blattgold oder Blattsilber in zwei Theile, so sol1 nach 
Arons (Ann. phys. Cham. N. F. 56 ,  168) der Strom diese diinne 
Metallplatte durchsetzen , ohne dass Polarisation eintritt. Verf. stellt 
neue Versuche an und zeigt, dass sie durch die Annahme eine Er- 
kliirung finden, dass solche Metallblattchen Poren enthalten und die 

Ueber eine Beziehung zwischen den Dielektrioitatsoona~nten 
der Qase und ihrer chemischen Werthigkeit, von R. L a n g  (Ann. 
Phys. Cham. N. F. 56, 534 - 545). Folgende Regelmassigkeit wird 
aus einer Tsbelle abgeleitet: Fiir alle Gase bei 0 0  und 76 cm Bar. 

werden. Le Blnoc. 

lationen. Le Blanc. 

Leitung des Stromes durch sie hiudurch erfolgt. Le Blanc. 
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ist der Quotient aus der Elektrisirungszahl K - 1 ,  wo K die Di- 
elektricitatsconstante bedeodet , und der Werthigkeitssumme s der in 
der Molekel vereinigten Atome eine Constante , die dielektrische 

K - 1  
Valenzconstante (v) genannt wird: v = __ = 221 . 10-6. Daniit 

diese Regelmassigkeit zum Ausdruck kommt, muss allerdings ofters 
angenommen werden, dass rerschiedenc Gase bez. Dampfe polymole- 
kular sind. So sollen z. B. C2HgC1 und CzHSBr Molekularcomplexe 
bilden, die aus zehn einfachen Molekeln bestehen, wofiir keine An- 

Ueber Lichterscheinungen wahrend der Krystellisation, von 
E. B a n d r o w s k i  (2. phy8ik. Chem. 17,  234-244; siehe arich diese 
Berichte 28, Ref. 98). H. R o s e  hatte seine vor einigeii Jdhrzeliiiteii 
gemachten Beobachtungeu iu folgerideri Satz zusammengefasat: Der  
unter Lichtentwicklung krystalliuirende Korper existirt mindestens in 
zwei Modificationen, deren eine amorpli ist; wird die amorphe Modi- 
fication aus einer Losung krystalliniscb abgiwhiedeu, so leucbtet der 
Korper. Die Lichterschcinung wird demnach durch die Umwandlung 
der amorphen ill die krystalliniscbe Modification verursacht. - Dieve 
Schliisse wurden durch Versuche mit Arsenigsiiureanhydrid nicht be- 
stiitigt, es ergab sich vielmehr, dass jede hlodificatinn wahrend der  
Kryetallisation aus salzsnurer Liisuug bei Einhaltung derselben be- 
stimmten Bedingungen gl&h stark leuchtete. Bemerkenswerth ist, 
dass das  Leuchten nur  i n  saurer Losung erfolgt, und zwar ist es am 
starksten, wenn der Salzsauregehalt dem Ton der Gleichung As203 
+ 6 H C 1  = 2AsClg + 3HaO verlangten entspricht. Bei den Ver- 
suchen mit Kalium- und Natriumsulfat zeigte sich, dass, falls beim 
Krystallisiren ein Leuchten auftrat, stets das Doppelealz 2 K2SOk 
. h’a2SO4 elitstand. E s  bestebt also zwi3cheii dieJem Doppelsalz und 
dem Leuchten ein Zusammenhang, da weder Kalium- noch Natrium- 
sulfat noch irgend ein anderes Doppelsalz beider Sulfate unter Lerich- 
erscheinung krystallisirt. - Das Spectrrim des Lichtes war continu- 

Ueber optiech-active Derivete der Berneteinsaure , rnn P. 
W a l d e n  (2. phyeik. Chern. 17,  245-266). Gegen 50 bisher nicht 
genau charakterisirte bezw. neue optisch - active Abkijmmlioge der  
RernRteinsaure werden abgehandelt und dabei die wichtigsten physi- 
kalischen Eigenschaften, wie Siedeponkt, Schmelzpunkt, specifisches 
Gewicht, Brecbungsexponent, specifisohe Drebnng [.ID angegeben. 
Specie11 gehoren die untersuchten Kiirper zum Typus  der activm 
Aepfeleiiure. Dae G u y e ’ s c h e  Gesetz rom Asymmetrieproduct erwies 
sich als nicht giiltig. In Bezug auf die Drebung eei specie11 erwiihnt: 
SBmmtliche Ester der actiren Aepfelsaure sind linksdrehend , wobei 
[.ID mit zuriehmenden Alkylresteii erst zunimmt, um etwa beim Pro- 

haltspiinkte rorliegen. Le Blaiir. a 

irlicb. Le B h n r .  



pylradical das Maximum zu erreichen. Sammtliche Amide sind links- 
drehend, jedoch erheblich starker ale die Ester. Siimmtliche acidylirten 
Ester sind linksdrehend, dil. Siib4tut ion dee Hydroxylwasserstoffe 
durcb die verschiedenen Saureester bewirkt eine einmalige, nahezn 
constant hleibende Steigeriing der Drehung etwa um das Doppelte 
gegeniiber den urspriinglichen Estern Die von den linkadrehenden 
Aepfelsiiurederivaten sich ableitenden Chlorbernsteinsiiurederivate sind 
siimmtlich stark rechtsdrehend. Sammtliche Verbindungen dieoen ale 
weitere Beweise fijr die Lehre v a n  ' t  Hoff'a vom asymmetrischen 
Kohlenstoffatom und zeigen, dass die Einfiihrung von Halogenen (Chlor 
und Brom) durchaus nicht die optische Activitat vernichtet. Kiirper, 
deren corresp. Groppengewichte nahezu gleich, jedoch rnn verschiedenem 
Typus sind, hahen kein gleiches, oft ein entgeg~ngesetztes Drehungs- 
verm6gen. Isomere Kiirper haben ein verschiedenes Drehungsver- 

Zur Beet immung der chemischen Attractionegeeohwindigkeit, 
von N. T e c l u  (Journ. prakt. Chem. 52, 277-284). Verf. bestimmt 
die Ausstriimungsgeschwindigkeit, welche Wasserstoff haben muse, 
damit er gerade an der A nsstriimung~spitze in Sauerstoff brennt, 
ohne dass die Flamme von dcr Rohrmlndung entfernt wird oder in 
dieselbe hineinechlagt. Dieee Ausstromungsgeschwindigkeit betrach- 
tete e r  ale Muass fur die Vt.rbrennungsgeschwindigkeit, die Attractions- 

Einwirkung von Kohlenoxychlorid suf einige Wtbaeeratoff- 
verb indungen,  vou A. B e s s o u  (Compt. rend. 122, 140-142). Er- 
wiirmt man Phosphoniunibromid mit Phosgen im geschlossrnen Rohr 
einige Stunderi auf  50°, so findet eine Reaction im Sinne folgeoder 
Gleichung sratt: GPHdBr + 5COC12 = 10HCI + 6 H B r  + 5co 
+ 2P H3 + I>* H2. Lasst man Phosphoniumjodid und Phosgen mehrere 
Tage bei 0" bis 10" auf  einauder wirken, so scheint folgender Vorgang 
erattzofiiideii: 4PH4J + 8COClz = 16HC1 + 8CO + PZJ4 + 2p. 
Schwefelwasserstoff und Kolrlanoxycblorid wirkeii in der Kil te  nicbt 
auf einailder ein, beim Erhitzen im zugescbmolzenen Robr auf 200' 
bildet sich Kohlenoxysulfid. Seleuwasserstoff und Phoegen liefern 

mtiigen. Le Blanc. 

geschwindigkeit voii Waeserstoff und Sauerstoff. Foerbter. 

unter den gleichen Bedingungeu Se, CO und HCI. Tiuber. 

Einwirkung der Wtirme a u f  Queckeilberjodfir, von M. Fran- 
qois (Compt rend. 122, 190-193). Friihere Versuche iiher die 
Wirkung der Warrne auf Qiieckeilberjodiir sind o h  n e  Ausschluse der 
Luft ausgefiihrt worden, sodass die Ergebnisee zum Theil auf die 
Mitwirkung des Luftsauerstoffs zuriickzufiihren sind. Operirt man 
dagegen im Vacuum, 80 ergiebt sich Folgendes: Erbitzt man dae 
Jodiir bis zum Scbmelzpiinkt, so Bndet eiiie p:irtielle Zersetzung dee- 
selben statt, unter Bildung von metallischem Queckeilher und Queck- 
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silberjodid. Bei 300° hort die Zersetzung d a m  auf, wenn auf 36.5 
Th.  Jodid noch 63.5 Th.  Jodiir vorhanden sind. Diese Reaction ist 
umkehrbar. Die gleiche Zersetzung tritt aucb bei der Sublimation 
des  Quecksilberjodurs ein; dagegen lasst sich ein Gernisch, welches 
a u f  3 Mol. Quecksilberjodid 1 No1 Quecksilberjodiir enthllt, unzer- 
setzt sublimiren. Hieraus crgiebt sich, dass weder der fiir das Queck- 
eilberjodiir angegeberie Schmp. iioch auch der Sdp. genau sein kiinnen. 

Ueber die Absorption des Lichtes durch Losungen der 
Indophenole, von B a y r a c  und Ch.  C a r n i c h e l  (Compt. rend. 122, 
193-195). Die spectroskopische Untersuchung einer Aiizahl homo- 
loger Indophenole hat gezeigt, dass sie alle ein Spectrum geben, 
welches aus einem schmalen, aber sehr helleu, rothen Streifen und 
einem breiten, weniger hellen Streiferi, aub  Griin, Indigo und Violet 
zusammetigesetzt, besteht. Qer Zwischeuraum zwischen beiden Streifen 
iBt dunkel. EY hat  sich nuti weiter die interessante Thatsache er- 
geben, dass bei den verscbiedeuen Indophenoleti der rothe Streifen 
stets an derselberr Stelle erscheint, wenn die Concentrationen der 
Losungen hornologer Indophenole in ein und demselben Liisungs- 
rnittel zu einander in deniselben Verhaltniss strhen, wie die Molekular- 

Ueber eino Wasserstoffverbindung des Lithiume, ron G u n  t z 
(Compt rend. 128, 244-246). Erhitzt man Lithium im Wasseretnff- 
strome, so beginnt noch nnter Rothgluthhitze die Absorption d r s  
Wasserstoffs durch das Metall. Erhitzt man bis zu lebbafter Roth- 
gluth. so gelingt die vollstandige Umwandlung des Lithiums i n  das 
Hydriir. Letzteres stellt eiu weisses Pulver oder eine weisse, selir 
harte, gescbmolzene Masse dar. Ee besitzt die Formel L i H ;  irn 
Stickstoffstrome erhitzt geht es in Stickstofflithium uber. Durch 
Wasser wird es unter Wasserstoffentwickelung zersetzt nach der 
Gleichung: LiH + H 2 0  = L i O H  + Hn. Es ist die Substanz, w e l c h  
Lei geringstern Gewicht mit Wasser ,die griisste hIeuge Wasserstoff 
entwickelt, und ist desbalb und wegen ihrer Bestandigkeit viclleicht 
berufen, in Zukunft einmal als eioe leicht transportable Wasserstoff- 
quelle zu dienen; denn 1 kg  Hydriir liefert 2780 1 Wasserstoff. Die 
Bestandigkeit des Lithiurnhydriirs in der Rothgluth, seine Zusammen- 
setzung und physikalischen Eigeiischaften bilden eioen neuen Unter- 
echied des Lithiums von den anderen Alkalimetallen. Taober. 

- - -  

I'aober. 

gewichte der betreffenden Indophenole. Tau b e r 


