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R e f e r a t e  
(zu No. 12;  ausgegeben am 27. Juli 1896). 

Allgemeine, Physikaiische und Anorganische Chemie. 

Thermische Untersuohung einiger Osybromide, von Tas si ly 
(Compt. rend. 122, 812-814; 8. aucb dime Berichte 2 7 ,  Ref. 621). 
Die L6sungswarmen mehrerer basiscber Erdalkalisalze in den ent- 
sprechenden Halogenwasserstoffsauren wurden bei Zimmertemperatur 
bestimmt und daraus die Bilduogswirmen berechnet. CaBrn + 3 C a 0  
+ 3 H a 0  (fl.) = CaBra, 3 C a 0 ,  3 H a O  + 66.7 Cal. Fiir SrBra. SrO.  
9 H 3 0 ,  SrBra . SrO.  3Ha0,  BaCla . B a O .  5 H 2 0 ,  BaBra .  B a O .  5H20, 
Ba Bra . B a O  . 2 Ha 0 sind die entsprechenden Werthe 54.35, 32.5, 
39.2, 41.2, 26.90 Cal. 

Rotetionsdispersion flusaiger nicht polymerisirter activer 
Korper, von P h .  A. G u y e  und Ch.  J o r d a n  (Compt. rend. 123, 
883-886). Vermittelst der von L a n  do1 t angegebenen Strahlenfilter 
(diese Ben'chte 27 , 2872) und ausserdem vermittelst Natriumlichtes 
wurden die Drebungsvermogen einer ganzen Reihe von Fliissigkeiten, 
die nach R a m s a y  und S h i e l d s  keine molekulare Polymerisation 
xeigen (dime Berichte 27 ,  Ref. 385), fiir rothes, griines, blaues, vio- 
lettev und Natriumlicht bei Zimmertemperatur uutersucht. Die mitt- 
leren Welleiilangen der vier ersten Lichtarten waren 663.9, 533.0, 
4S8.5, 448.2. Es ergab sich Folgendes: Sammtliche Kijrper haben 
normale Rotationsdispersion. Jeder  Korper zeigt eine eigenartige 
Rotationsdisperaion; ordnet man die DispersionscoEfficienten f i r  Vio- 
let nach der GrosEe, so zeigen die andern Dispersionsco&fficienten 
nicbt dieselbe Reibenfolge. Unter Dispersionsco&fficient werden die 
in den verschiedenen Theilen des Spectrums beobachteten relativen 
Ablenkungswinkel verstanden, bezogen auf die in Roth unter den- 
Eielben Umstanden erhaltene Ablenkung als Einheit. Ordnet man die 
gewohnlichen Drehungsverm6gen [.ID nach der Grosse, so sieht man, 
dass keine einfacha Beziehung zwischen diesen und den Dispersions- 
coEfficienten fiir Violet vorhanden ist. Ale specifiscbe Rotationsdis- 

Le Blanc. 

[411 Beriehte d. D. chem. Gesellechaft Jrhrg. X S I S .  
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persion wird die Differenz des specifischen Drehungsvermogens fiir 
Violet und f i r  Roth genommen. Diese specifischen Rotationsdis- 
persionen sind zwar nicht proportional den gewiihnlichen Drehungs- 
verm6gen [ a ] ~ ,  wachsen aber gleichzeitig mit letzteren an;  bald sind 
iodessen die Zahlenwerthe fiir die eine, bald fiir die andere Eigen- 
schaft gr6sser. Die sprcifische Rotationsdispersion ist demnach ebeiiso 
eine charakteristische Eigenscbaft fiir eine chemische Verbindung wie 
das gewohnliche Drehungsverrn6gen. Zwischen der Brechbarkeit der 
verschiedenen Strahleo und der Rotationsdispersion besteht wiederum 
keioe einfache Beziehung: die Werthe fiir die specifische Rotations- 
dispersion und die gewiihnliche specifische Dispersion (nach B r  ii h 1) 

Verbrennungewiirme von Cyanderiveten, von G u i n c h a n t 
(Compt. rend 122, 943-945). Ersetzt eine CN-Gruppe in dem Ra- 
dical eioer SPure ein Wasserstoffatom, so wird die Aciditat der 
S i u r e  erhoht, z. B. Essigsaure und Cyanessigsaure. Tri t t  der Ersatz 
in einem Kohlenwasserstoff ein, SO zeigt das entstandene Nitril keinen 
sauren Character: Methan und Cyanmethyl. Es wird die Frage auf- 
geworfeu , ob die Differenz der Verbrennungswarrnen d r r  beiden 
ersten Kiirper eich uoterscheidet von der  Differenz der  beiden letzten 
Kijrper. Die Untersuchuug einer ganzen Aiizahl von passenden 
Verbindungen liess keineri Unterschied erkennen ; der Mittelwerth war 
90 Cal. Urn den Vergleich fir den gleicben Aggregatzustand bei 
allen Kiirpern durchfiihren zu kiinnen, wird die sogenannte R a o u l t -  

v a u  't Hoff ' sche Formel: 0.60 = _- benutzt. Hier ist L die 

specifische Schrnelzwarme, T die absolute Temperatur und M das 
Moleculargewicht des Losungsmittels (als Dampf). Es ist schon 
haufig betont worden und sol1 hier wiederum hetont werden, dase 
diese Formel falsch ist. Richtig ist die Formel von van  't Hoff 

stehen in keinem sichtbaren Zusammenhang. Le Blanc. 

0.02 Ta 
LM 

0.02 T9 E = - -  , wo E die molekulare Gefrierpunktserniedrigung des be- 

treffeodeo Losungsrnittels bedeutet. Die ron R a o u l t  vermuthete 
Beziehung zwischen den molekularen Gefrierpunktserniedrigungen ver- 
schiedener Losungsmittel und ihren Molekulargewichten, nach der  

Ueber die Destillation der Anfangsglieder der Fetteihure- 
reihe, ron E. S o r e 1  (Compt. rend. 122, 946-948; siehe auch dices 
Berichte 26, Ref. 357). Gemische von Wasser mit Arneisen-, Essig-, 
Propion-, Buttersaure in wechselnden Verhaltnissen werden destillirt 
und die Destillate analysirt. In einer Tabelle sind die Ergebniase 

Ueber die Zeolithe und den Ersatz des in ihnen enthaltenen 
Wassers duroh andere Stoffe, von G. F r i e d e l  (Compt. rend. 122, 

E,= 0.60 M sein sollte, hat  sicb nicht bestatigt. Ls Blanr. 

vereinigt. Le Blsnc. 
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948-951 und 1006-1009). Aus dem Verhalten der Zeolithe wird 
geschlossen, dass das  unter gewiihnlichen Umstanden in ihnen ent- 
haltene Wasser nicht chemisch gebunden ist; beim Erhitzen treteo 
trotz dee Wasserverlustes keine weitgehenden Aenderungen 1 'ein. 
Bringt man den entwasserten Rrystall in eine Ammoniakatmosphare, 
so absorbirt er begierig Ammoniak und zwar ist,  wie es scheint, 
die aufgenommene Gasmenge proportional der ausgetriebenen Wasser- 
menge, fiir 4 Mol. Wasser treten 3 Mol. Ammoniak ein, unabhangig 
rou der Natur des Zeoliths. Auch noch andere Oase,  Dampfe und 
Fliissigkeiten absorbiren die entwasserten Zeolithe; dazu lgehoren 
Schwefelwasserstoff, Rohlendioxyd, Wasserstoff, Siliciumfluorid, Sili- 
ciumtetrachlorid etc. Auf dies Verhalten ist bei der Ermittlung der 
cbemischen Zusammensetzung der Zeolithe Riicksicht zu nehmen. 

Le Blaoc. 

Abeorption von Slure und Alkali duroh Platinmohr, von 
C. K e I 1 n e r (Ann. Phys. C h m .  N. F. 6 7 ,  79- 90). Durch Leit- 
fiihigkeitsversuche war schon friiher nachgewiesen worden, dass 
platinirte Elektroden merkliche Mengen von Saure und Basis aus den 
betreffenden Liisungen aufzunehmen im Stande sind: das Leitvermiigen 
nahm mit der Zeit ab. Bei neutralen Salzl6sungen konnte Aehnliches 
nicht beobachtet werden. Vorliegende Arbeit beschaftigt sich ein- 
gehend mit dem Gegenstand; insbesondere eei hervorgehoben , dass 
bei Anwendung blanker Platinelektroden eine Abnahme der Leit- 
fahigkeit nicht stattfindet, das Platinmohr also bei der Absorption eine 

Die Siedepunktserhohung von einigen lithyl- und methyl- 
alkoholiechen Salelosungen , von J. W ii 1 f e r  (Ann. Phys. Chem. 
N. F. 5 7 ,  91 -1 11). Gemessen wurden die durch Aufliisen einiger 
anorganischer Salze in Methyl- und Aethylalkohol bewirkten Siede- 
punktserhiihungen, unter Verwendung des zweiten von B e c k  m a n n  
erdachten Apparates. Sammtliche gefundenen Molekulargewichte sind 
kleiner ale die theoretiscben, zum Zeichen, dass elektrische Dissociation 
vorliegt. Im Allgemeinen, jedoch mit Ausnahmen, steigt das Mole- 
kulargewicht rnit steigender Concentration. Der aus den Siedepunkts- 
erhohungen berechnete Dissociationsgrad stimmt bei den verdiinnteeten 
Losungeu ( l / ~  - 2 pCt.) rnit dem aus den Leitfahigkeitsbestimmungen 
bei 180 erhaltenen leidlich iiberein; bei starkeren Concentratiofien 
treten erhebliche Abweichungen ein. Das O s t w  a1 d'sche Verdiinnungs- 

Ueber den Gefrierpunht verdiinnter wlssriger Lasungen, 
ron E. H. L o o m i s  (Ann. Phys. Chem. N. F. 5 7 ,  495-520). Die 
Methode zur Gefrierpunktsbestimmung ist im Wesentlichen die friiher 
(diesc Berichte 26, 801) bescbriebene, nur die Gefrierriihre hatte den 
dreifachen Inlialt. Gearbeitet wurde in einern Kellerraum bei einer 

hervorragende Rolle spielt. Ls Blaoc 

gesetz erwies sich a h  nicht giiltig. Le Blanc. 

~ 4 1 ' 1  
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Temperatur, die sich nicbt mehr als 20 vom Nullpunkte entfernte 
ausserdem wurden eine ganze Menge anderer Vorsichtsmaassregeln 
angewendet, u m  eine FLlschung der Resultate zu vermeiden. Die von 
N e r n s t  und A b e g g  aufgedeckten wahrschcinlicheri Fehlerquellen sind 
jedoch leider nicht beriicksichtigt worden (diese llerichte 28, Ref. 41 2). 
Untersucht wurden eine Reihe der bekanntesten anorganischen Salze. Es 
ergab sicb, dass die Molekularerniedrigung contiouirlich mit der Ver- 
diinnung zunimmt , ausgenommen bei Mg Clz und H CI in s tarkeren 
Concentrationen, wo die Molekularerniedrigung in '/lo n-Losung einen 
Minirnalwerth zeigt. Die antersnchten Elektrolyte theilen sich in zwei 
Gruppen, in solche, die nur i n  einwerthige Ionen zerfallen, und in 
solche, die auch oder nur mehrwerthige liefern. Die beiden Gruppen 
unterscheiden sich durch den Betrag der lMolelrularerniedrigung iind 
das Verbaltniss, nach dem dieser niit der Verdiirinung zunimmt. Re- 
merkenswerth ist, dass die Kurven, die die Molekularerniedrigungen 
ton  Salzen darstellen. welche zur gleichen Gruppe gehiiren , schnell 
mit zunehmender Verdiinnung convergiren, und zwiw so, dass man 
vielleicht annehmen kiinnte, dass sie bei extremster Verdiinnung den- 
selben Gefrierpunkt besitzen. Sodann wird die Beziehung der Resul- 
tate zur Dissociationstheorir gepriift, indem die Ergebnisse der Leit- 
flhigkeitsmessungen (be i  1 x 0 )  mit den Gefrierpunktsbestimmungen 
verglichen werden. In1 Allgemeinen muss die Uebereinstimmung be- 
friedigend genannt werden , in den verdiinnteren Liisuugen betragen 
die Differenzen bis zu 2.5 pCt., in den concentrirtesten (bis 4/10 n) 
sind sie etwas grosser. Die geausscrte Ansicbt, dass diese Differenzen 
nicht i n  experinlentellen Fehlern der Untersuchungsmethoden ihren 
Grund haben kiinnen, kann nicht, entsprechend dem oben Gesagten, 
ale geniigend begriindet angesehen werden. Lr? Hlanc. 

Besprechung einiger Einwande, die Eegen meine Methode 
der Bestimmung des Gefrierpunkts verdiinnter Losungen erhoben 
wurden, von E. H. L o o m i s  (Ann. Phys. Chern. N. F. 57, 521-532). 
Zuriickweisung vervchiedener Einwande von J o n e s  und W i l d e r m a n i i  
(diese Berichte 28, Ref. 40 und 98). Le Blsnc 

Ueber die StabilitiIt der 6 isomeren Xylylsuccinimide, 
von A. M i  o l a  t i und A. L o t  t i  (Att i  Acc. d. Lincei,  Rndct. 
1896, I. Sem. 88-96.) In  Vertblg friiherer Untersuchungen (dies8 
Berichte 2 7 ,  Ref. 557 und 784; 28, Ref. 600) haben Verff. die 6 
isomeren Xylylsuccinimide aus den nach bekannten Verfahren ge- 
wonneneu Xylidinen dargestellt und auf ibre Zersetzungsgeschwindig- 
keit unter dem Einfluss der Natronlauge untersucht. In  der folgenden 
Uebersicht sind die einzelnen Isomeren durch die Stellung ihrer CH3- 
Gruppen zum Stickstoff, der jedesmal an der 1. Stelle gedacht werden 
soll, und dtirch ibre Schmelzpunkte gekennzeichnet, und dancben sind 
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die baobachteten (uod cot~stant gefundenen) Werthe f i r  das Product 
A C  (A = 9.15) rerzeicliriet. 

2.6 (Schmp. 1870) . . . . AC = 0.1571 
2.3 (Schmp. 1050) . . . . 0.8147 
2.4 (Scbmp. 1180) . . . . * 0.8653 
3.5 (Schmp. 1-200) . . . . 9 0.8757 
3.5 (Schmp. 1680) . . . . 1.045 
3.4 (Schmp. 150") . . . . 8 1.270 

Man bemerkt sehr deutlich deti schon friiher (diese Berichfe 28, 
Ref. 600) herrorgehobenen Einfluss, den die Orthostellungen auf die 
Festigung der Molekel gegen die Wirkung des Alkalis ausiiben. 

Foersler. 

Ueber die hydrolgtische Zersetzung von F e r r i n i t r a t  und 
Ferrisulfat. Ueber die aus der hydrolytischen Speltung er- 
mittelten AfflnitatscoGfflcienten von Sauren, von U. A n t o n  y und 
G. G i g l i  (Gazz. C'him. 26, 1, 293-311; Atti Acc. d. Lincei, Rndct. 
1896, I. Sem. 197-199). Ebenso wie Eiserichlorid (dieae Berichte 28, 
Ref. 971) werderi auch gaoz neutrale Losungen r o o  Ferrinitrat und 
Ferrisulfat bei immer wachsendcr Verdiinnung mit der Zeit immer 
weiter und  schliesslich vollkomnieri dissociirt, was man daran erkennt, 
dass Kochsalz i n  ihnen Eisenhydrat abscheidet, und dass schliesslich 
gelbes Blutlaugeosalz keine Blaufarbung mehr veranlasst. Concen- 
trirte Ferrinitratlosungen, welche F e  und NO3 genau im Verhaltniss 
I : 3 enthalten, gebeu beim Eindunsten bei gewohnlicher Temperatur 
reichlich Salpetersaure ab;  verdiinnt man die Losungen allmalilich 
immer weiter, so zeigeu sich diejenigen, welcbe 1 g F e ( N 0 &  i n  niehr 
als 1000 g Wasser entbalten, zunachst farblos. Dieses Verhalteii 
weicht von dem anderer verduonter Eisenlosungen a b ,  welche stets 
deutlich gefarbt bleiben. Verff. deoken sich, dass i n  diesem Falle 
Salze eiiier Pyro- bezw. Orthosalpetersaure bei zunehmender Ver- 
diinriung entstehen uiid keioe eigeotlicb basischen Eisensalze. D:ia 
Eisenortbonitrat Hz Feh'Os zerfallt weiter in Fe(OH)z und HsNO:, , 
wobei dann aucb, der Beobacbtung eotsprechend, wieder eine Gelti- 
firbung der Losung hemerkbar wird. Gegeniiber Ferrocyankali sol1 
das erwahnte Eisenorilionitrat eicb der Gleichurig 3 Fe H p  NO5 + 
K,Fe(CN)ti = FeKFe(CN)g + 3 KNOB + 2 Fe(0H)s  urnsetzen, 
ganz so, als wenn das basische Salz Fe(OH)zN03 vorlage; als Grund 
hierfiir wird angenonimeo, dass Kal ium stets nu r  ein Metanitrat 211 

bilderi rermag. Wahreiid hierdurch die Eisennitratlosurigen noch 
manche Fragen stellen, rerhalten sie sich im Uebrigen ganz wie die 
Eisenchloridliisungen bei zunehmender Verdinoung. Zurn Unterschiede 
von beiden geben ganz neutrale Eisensuifatliisungen, welche bei miissiger 
Verdiinnung noch ganz klar sind, bei weiterem Wasserzusatz allmahlich 
Veranlassung zur Bildung ron Niederschliigeo, anfangs voo stark 



basischem Sulfat, dann von Eisenhydrat. Trotzdem liess sich nucb 
hier der Fortschritt der Hydrolysc ganz gut verfolgen; in allen Fiilleu 
erfolgt erst die Bildung immer basischerer Salze und erst zuletzt eht- 
steht nur Eieenhydrat. Die ungefahrell Verdiinnungen, bei drnen 
dieser Punkt  eintritt, sind, bezogen auf 1 g Fe:  Heim Chlorid 648.104 g, 
beim Nitrat 643.10' g, beirn Sulfat 398.10' g Wasser. Man sieht, dass 
zur T r m n n n g  sammtlicher Cl- hezw. NOS-Ionen von Eisen die gleiche 
Menge Wasser nothwendig ist, entsprechend der gleichen Ariditat ron 
Salzelure und Salpetersiure. Die SchwefelsRure ist erheblich schwiicher 
als diese, iind daher ist das Sulfat leichter vollkommen bydrolytisch 
spaltbar. Dass die Schwefelsaure hier echwiicher erscheint, als nach 
aoderen Affioitatshestimmungrn, liegt daran, dass das Eisenhydrat Dri 
Gegenwart von Schwefelsaure nicht colloi'dal bleibt, sondern ausfallt, 

U e b e r  die festen L o s u n g e n  d e s  Phenols in Benzol, von 
F. G a r e l l i  (Atti Acc. d. Lincei. Rndct. 1896, I. Sern. 204 bis 
2 12). Das von den Gesetzen d r r  Gefrierpunktserniedrigung von 
Losnngen abweichende Verhalten benzolischer Losungen von Phenol 
hat Verf. friiher (diese Berichte 2 7 ,  Ref. 8 5 7 )  dadurch erklart, 
dass statt reinen Benzols sich brim Gefrieren dieser Losungen feste 
Liisungcn von Phenol in Renzol abscheiden. Diese Buffaseuiig fand 
durcb die vorliegende Untersuchung ibre volle Bestatignng, indrm riach 
einem in ahnlicben Fallen wiederholt. angewandten Verfahren (diese Be- 
n'chte 24, Ref. 884) eiii dritter, seiner Menge nach leicht bestimmharer 
Kiirper. hier das Benzil, der anfgnglicben LKsu~ig in bekannter Menge 
zugesetrt wurde, um die den ausgeschiedenen Krystallen anhangende 
Menge Mutterlauge x u  finden. Es zeigte sicli. da>s diese ersteren stet3 er- 
heblich reicher a n  Phenol waren, als nach der Menge cingeschloseener 
Mutterlauge zii erwarten war, dass also stets feste Losungen v o u  
Phenol in Berizol entstandrn waren. Merkw iirdigerweise nahoi iibrr 
dercn Phenolgrhalt in drrn Maasse ab, als der Phenolgehalt der ur- 
spriinglichen Liisung anstieg, eine mit dem Vertheilungsgesetz schwer 
rereinbare Thatsachc. Verf. halt ('3 iiiclit fur unwahrscheinlictl, 
dass dicser Urnstand darin seine Erklarung findet, dass d ie .  Tempe- 
raturen , bei denen die Vertheilung erfolgte, rerhaltnissmassig sehr 
verscbieden waren, uni so tirfer, j e  concentrirter die Losungen wareti. 
I n  der That  wurde auch, als der Gefrierpunkt einer verdiiniiterrn 
EJtienoll6sung durch Zumischung von Benzil stark erniedrigt. w.nl.de, 
der dieser Teinperatur und nicbt der der urspruiiglichen Conceutrxtion 
der Liisung eritsprecheiide Phenolgehalt in Krystallen gefundon. 

wodurch die Hydrolyse eher volletandig wird. Foerster. 

Foerstrr. 

S t u d i e n  iiber V a n a d i u m  undvanadiumcarbid, von H. M oi s s an 
(Cornpi. rend. 122, 1297-1303). Durch Erhitzen eines Gemengcs 
von Vanadinsaureanbydrid mit Zuckerkohle i m  elektrischen Ofen er- 
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halt man stark kohlenstoffhaltiges Vanadium. Erhitzt man Vanadin- 
s iure  im Kohlentiegel in einer Wasserstoffatmospbare mit einem Strom 
von 1000 A. und 60 V. nur zwei Minuten lang, so erhalt man ge- 
scbmolzenes Vanadin, das nur ungefahr 5 pCt. Kohlenstoff enthalt. 
Daeeelbe ist weiss, ron glanzendem, metallischem Bruch, nicht oxydir- 
bar an der Luft und besitzt das spec. Gewicbt 5.8 bei + 200. Bei 
lingerem Erhitzen der Vanadinsiure im elektrischen Ofen unter den 
oben bezeichnetm Bedingungen erhalt man ein krystalliniscbes 
Vanadiumcarbid. dern die Formel C Va zukommt. Es besitzt das 
spec. Gewicht 5.36, wirht nicht auf Wasser bei gewiihnlicher Tem- 
peratur und ist SBuren gegeniiber bestgndiger als das Vanadium. 
Vanadium legirt sich bei der Hitze des elektriscben Ofens rnit Eisen, 
Kupfer und Aluminium, aber nicht mit Silber. Seinen Eigenschaften 
nach steht dae Vanadin den Metalloi‘den naher als den Metallen; sein 
Carbid ahnelt den Carbideu des Titans und des Zirkons, die die 
analoge Zusammensetzung besitzen. Tiiiber. 

Ueber eine neue Herstellungsweise von Legirungen, von 
H. M o i s s a n  (Compt. rend. 122, 1502-1303). Die Methode basirt 
auf der grossen Affinitat des Aluminiums zum Sauerstoff. Man bringt 
auf gescbmolzenes Aluminium ein Gemisch ron Metalloxyd und A h -  
miniumspiibnen. Ein Theil des Aluminiume cerbrennt dann an der 
Obertliiche des Bades, wobei eiue solche Warmeentwickluiig statt- 
findet, dass die aiderstandefabigsten Oxyde reducirt werden. DILS 
entstehende Metall legirt sich dahei mit dem Aluminium. Auf diese 
Weise sind Legirungen von Aluminium mit Nickel, Molybdan, Wolfram, 
Uran und Titan erbalten worden; es ist sogar gelungen, eine Wolfram- 
lepiruog mit 75 pCt. Wolfram herzustellen. Mit Hiilfe der Aluminium- 
Iegiruogen ist es nun miiglich, auch andere Legirungen, die bisher 
nicht erhalteli worden sind, darzustellen, z. B. Kupfer-Chromlegirung. 
Man tragt zu diesem Zwecke in geschmolzenes Kupfer Aluminiumchrom- 
legirung ein und erhalt dabei eine K,pfer-Chrom- Aluminiumlegiruog. 
In  diese geschmolzene Legirung bringt man dann Kupferoxyd, durch 
welches das Aluminium verbrannt wird. Die entstandene Ttionerde 
acbeidet sich dann an der Obertlache ab. Das  Verfahreo diirfte ge- 
statten, Wolfram und Titan mit Stahl zu legiren. Tauber. 

Ueber eine neue Art, den Malachit kunstlioh herzustellen, 
von A.  d e  S c h u l t e n  (Compt. rend. 122, 1352-1354). Verf. hat 
friiher (ddcse Berichte 28, Ref. 169) die Darstellung krystallisirteu 
Malacbits in der Weise erreicht, dnss e r  eine wassrige Lijsung von 
Kupfercarbonat in Ammoniurncarbonat auf dem Wasserbade erhitzte. 
Dime Methode bietet keine Erklarung fiir die Entstehung des Malacbits 
in  der Natur. Eine solcbe Erklarung kanu man dagegen in der f d -  
genden neuen, rom Verf. anfgefundenen Darstellungsweiee des Malachits 
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erblicken: In dem nahe den] Boden einer Flasche befindlichen Tubus 
wird ein einseitig geschlosRenes Riihrchen mittels eines Stuckes Kaut- 
schuckschlauch derart befestigt, dass das  offene Ende in die Flaache 
hineinragt und das Riibrchen mit dem geschlossenen Ende ein wenig 
uach unten geneigt ist. Die Flasche wird dann mit einer Losung 
von Kupfercarbonat in mit Kohlensaure gesattigtem Wasser gefiillt 
und das Rohrchen an einem einzigen Punkte 10 Tage  lang mit einer 
sebr kleinen Gasflamme erhitzt. Nach dieser Zeit hat sicb das 
Kupfercarbonat griisstentheils in Form kleiner Malachitkrystalle in 

Ueber die Zirkon-Wolframverbindungen, von L. A. Ha I 1  o - 
p e a u ,  (Compt. rend. 128, 1419-1422). Frisch gefalltes Zirkou- 
hydroxyd wird von einer kochenden Losung des parawolframsauren 
Kaliums 12 WOOS, 5 KzO, 11 HzO aufgenommen. Aus der filtirten 
Losung erbalt man beim Eindunsten im Vacuum Krystalle, deren 
Zuaammensetzung der Formel 10 WoO3, ZrOa, 4 KaO + 15 Ha0 ent- 
spricht. In den Mutterlaugeu findet sich noch ein Salz roil der 
Formel 10 W 0 0 3 ,  2 ZrOz, 4 K20 + 411 HaO; dasselbe bildet sehr 
kleino Prismen, die energisch nuf das polarisirte Licht wirken. 
Weudet man an Stelle des parawolframsauren Kaliums das ent- 
sprechende Ammoniumsalz an. so erhalt man das Salz 10 WoOg, 
Zr 0 2 ,  3 (NH&O, Hz 0 + 13 Hz 0, dessen Krystalle gleichfalls stark 
a u f  das polarieirte Licbt wirken. Die Krystalle rerwittern sehr 
rasch an der Luft und werden selbst in der Mutterlauge nach eiriiger 

Eunstliche Herstellung eines Chlorcarbonats des Netriums 
und Magnesiums und eines Doppeloarbonats der beiden Metalle. 
Kiinstliche Heretellung des Darapskits und des Hydrargillits, 
VOII A. d e  S c h u l t e n  (Compt. rend. 122, 1427-1429). Durch acht- 
stundiges Erhitzen einer Liisuog von 20 g NaZCOs, 150 g NaCl uod 
15 g Magnesiumchlorid in 550 ccm Wasser in einer geschlossenen 
Flasche auf dem Wasserbad erhalt man eiii Salz NazCO3, MgC03, 
NaCl in Form regularer OctaEder vom spec. Gew. 2.377. Dieselben 
scbeinen mit dem N o r t h u p i t  identisch zu sein. Erhitzt man eine 
Losung von 100 g Naz COa u n d  20 g hig(NO3)a + 6 aq in  450 ccm 
Wasser in derselben Weise wie oben, so erhalt man rhombogdrische 
Krystalle der Formel NaaCO3, MgC03.  Lisst  man e h e  hcisse 
Losung vou 250 g NaaSOh + 10 ay und 400 g N a N 0 3  in 500 ccm 
Wasser erkalten, so erhalt man Krystalle des in C h i l i  gefundenen 
D a r a p s k i t s ,  N a N O s ,  NaaSOc, HzO. Bringt man Thonerdehydrat 
dadiirch langsam zur Abscheidung, dilss man die ammoniakalische 
Losung lange Zeit in einer Flasche gelinde erwarmt, oder durch Ein- 
leiten von Kohlendioxyd in die erwarmte alkalische Losung, SO erhalt 
man Krystalle von den Eigenscbaften der H y d r a r g i l l i t s .  

der RGhre ansgeschiedeu. Tauber  

Zeit triibe. Tiuber. 

rriubcr. 
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UeOer ein Peroxynitrat des Silbers, von E . . M u l J e r  und 
J. H e r i n g a  (Rec. Trau. Chim. Paye-Bas 15, 1-51). Im Silbervolta- 
meter bildet sich a n  der  Anode eine kleine Menge einer schwarzen 
Verbindung. Diese Beobachtung gah Verff. Veranlassung, die schwarze 
krystallinische Verbindung eingehend zu studiren, welche sich unter 
gewissen Bedingungen bei der Elektrolyse einer wiserigen Liisung 
von Silbernitrat bildet und ron  R i t t e r  im J a h r e  1804 entdeckt 
worden ist. Da die Angaben verscbiedener Forscher bezuglich der 
Zusammensetzung dieser Verbindung vielfach von einaoder abweichen, 
wurden die Versuche mit derselben von Verff. wieder aufgenommen 
in der Annahme, dass diese Differenzen vielleicht eine Folge der ver- 
scbieden concentrirten Losungen gewesen seien. Verff. anderten des- 
balb die Concentration der Liisungen in maniiigfachster Weise ab. 
Vor der Hand theileii sie die Resultate mit stark concentrirten L6- 
sungen mit und verweisen beziiglich der Ergebnisse ihrer Versuche 
mit weniger concentrirten Liisungen a u f  eine spatere Mittbeilung. Die 
L6sungen wurden tbeils neutralisirt (mit Silbercarbonat) , theils in 
nicbt neutralisirtem Zustand verwaidt. Die Analysen der scbwarzen 
krystallinischen Substanz wurden mit besonderer Sorghl t  ausgefiihrt 
und sei diesbeziiglich auf das Original verwiesen. Zur Controle der 
Analysenresultate wurde nacb verscbiedenen Methoden gearbeitet; so 
wurde der Stickstoff nach 2, das Silber nach 4 verscbiedenen Methoden 
bestimmt, das Wasser wurde direct, der  entweichende Sauerstoff in- 
direct ermittelt. Gleichzeitig wurde das an der Kathode abgeschiedene 
Silber bestimmt, welches fur die Zusammensetzung der schwarzen 
Verbindung von bestimmter Bedeutung ist , d a  man annehmen muss, 
dass beziglich der  Mengenverhaltnisse beider ein conetantes Verhalt- 
niss besteht. Aus den Ergebnissen der Analysen der s tark concen- 
trirten Liisungen leitet sich fiir die scbwarze krystallinische Verbin- 
dung die Formel ab: 

Bei constantem Strom, Tetnperatur, Zeit 11. s. w. scheint ein Maximum 
der Concentration zii existiren, mit welchem eiii Gewichtsminimum 
der  entstandeiien schwarzen Verbindung zusammenfallt. Das unter 
diesen Bedingungen gebildete Product scheiiit gleicbzeitig beziiglich 
der  Geschwiodigkeit seiner freiwilligeri Zersetzung ein Minimum auf- 
zuweisen, was einem Bestaindigkeitsmaximum entspriicbe. Die frei- 
willige Zersetzung scheint von der Menpe und den Beziehungcn neben- 
siichlicher Verunreiniguugen (wie HzO, NO3 H, AgN03) abzubangen. 
Dieselbe ist im Allgemeinen sehr begrenzt und kann vielleicbt voll- 
standig brseitigt werden. Ibre  Geschwindigkeit ist bei 50° C. sebr 
gcring, bei 90-1000 dagegen betrachtlicb. Lenze. 
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Refrac tometr i sche  Untersuohungen,  von J. F. Ey k m a n  (Rec. 
Trav. Chim. Paye-Bas 16, 42 -60; Fortsetzung von diese Berichte 29, 
Ref. 7 3 ) .  I n  seiner friiheren Abhandluog (loc. cit.) hat Verf. gezeigt, 
dass sich fiir die Berechnung der Molekularrefraction organischer 

VIM Korper bei verschiedenen Temperaturen besser die Formel ai . 
eignet, als die Formeln n - 1 oder o.+3. An einer Reihe vnn 

Kohleriwasserstoffen C17H36r HlsH38 . . . . . . C23H48, welche von 
K r a f f t  dargestellt und sorgfaltig gereinigt waren, sucht n u n  Verf. zu 
ermitteln, ob sich in homologen Reihen ein conetanter Werth fiir die 
Zonahme der au8 obiger Formel berechneten Molekularrefraction bei 
einem Ansteigen urn CH2 ergiebt. Es wurden die Brechungsitidices 
und Dichten bei verschiedenen Temperaturen bestimmt , aus den Be- 
obachtungen nach dm Verf. Formel die Molekularrefractionen be- 
rechnet und letztrre mit denjenigen verglichen, welche sich fur obige 
Kohlenwasserstoffe berechnen lassen ails den fur  die Kohlenwasser- 
stoffe c6 H14, c3~ H66 iind CZO 1142 friiher erhalteneu Mnlekularrefrac- 
tionen (indem man  den Werth des Zuwachses f ir  ein CH2 ermittelt). 
Die gefundenen iiod errechneten Werthe stirnmten gut tiberein. I n  
der Reihe der gesittigten Kohlenwasserstoffe ist demnach yon (26 Hi4 

bis C32Hefi der Werth fiir ein hinzutretendes CH2 constant. Es sind 
(irn flussigen Zustand) f u r  den Zuwachs um ein CH2 die Wwthe  vnn 

p =  10.431, I K =  10.260, A =  10.051, p-(x=0.171. 

na- 1 

na - 1 

Lenze 

Organische Chemie. 

Ueber Aeimidoverb indungen,  yon T h. 7, i n  c k  e [4. M i t t b 1 g.] ; 
Ueber  Aeimidouramidobenzoesauren und Aeimidobenzoee luren ,  
von Th. Z i n c k e  und Br.  H e l n i e r t  (Lieb. Ann. 291, 31:3-:342). 
Nach O r i e s s  (diese Berichte 15, 1880) sind die Azirnide allgemein 
als symmetrische Verbindungen aufzufassen, weil aus den beiden 
Bmidouritrnidobenzo~saureii 

COz H COzH 
,' ~ 

und \ ,iNH? ,~ XHCONHz 
NHCONHz S Ha 


