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R e f e r a t e  
(zu No. 14; ausgegeben am 26. October 1896). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Ueber Luminescenz von reinen anorganisohen Kzirpern und 
von feste6 Lzieungen, von E. W i e d e m a n n  und 0. C. S c h m i d t  
(2. physik. Chern. 18, 529-552). Eine Menge einfacher anorganischer 
Salze sowie viele aus ihnen gebildete feste LZjsungen werden auf 
ihre Fiihigkeit, zu luminesciren, d. h. unter dem Einfluss des Lichtes 
zu leuchten, untersucht. Diese Luminescenz scheint vielfach mit che- 
mischen Processen zusammenzuhangen, also eine Chemiluminescenz 
zu sein. Folgende Merkrnale, unter andern, sollen f i r  letztere sprechen: 
Ein eehr langes Nachleuchten nach Entfernung der  Lichtquelle. Das 
Auftreten von Thermoluminescenz d. h. von Lichtentwicklung nach 
vorheriger Belichtung beim Erhitzen weit unter der Gliihtemperatur. 
Das Auftreten von Lyolurninescenz: In  manchen Falleu tritt beim 
Aufliisen ron vorher belichteten Stoffen eine Lichtentwichlung ein, 
die sie obne vorangegangene Bestrahlung nicht zeigen. Das Er- 
scheinen von Farbenanderungen an den beoutzten Stoffen, die mit- 
nnter ohne Weiteres, mitunter erst beim Erwiirmen unter Lichtent- 
wicklung allmiihlich verschwinden, und das von Triboluminescenz, 
d. h. des Leuchtens beim Reiben oder Zerbrechen rorher  bestrahlter 
Kiirper. Zur Beleuchtung der zu untersuchenden Stoffe wurden 
kriiftige BKatbodenstrahlen bezw. ihnen nahe verwandte Gebildec 
(Riintgen-Strahlcn?!), sowie dns Sonnenlicbt benutzt. Die Kathodo- 
luminescenz erwies sich i m  Allgemeinen gleichartig, nur intensiver als 
die Photoluminescenz; von ihnen unterschied sich beziiglich der Farbe 
vielfacli die Thermoluminescenz. Die Haloidsalze der Alkalimetalle, 
des Silbers, Bleies, Quecksilbers zeigen bei Wirkung der Kathoden- 
strahlen eine Nachfarbe; es bilden sich wahrscheinlich Verbindungen 
mit geringerem Halogengehalt. Fiir sich scheinbar nicht zersetzende 
anorganische Kiirper wurde nachstehender Satz aufgestellt: Irn Allge- 
meinen ist die Luminescenzfarbe von Salzen desselben Metalls gleich. 
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Das Saureradical ist our von Einfluss auf die Intensitat dss  Lichtes. 
Uass einzelne Salze desselben Metalla leuchten, andere nicht, diirfte 
ebenfalls auf das Saureradical zuriickzufiihren aeio. - Von festen Lo- 
sungeu liess sich aagen, dass die Luminescenzfarbe in ausnehmend 
hohem Grade von dem Losungsmittel abhangig ist, und sich aucb von 
der des  reinen Losungsniittels unterscheidet. Die Concentration der 
Losung hat nur sehr geringen Eiofluss auf  die Luminescerizhelligkeit. 
Ausser bei gewohnlicher Temperatur wurden auch bei ca. 5000 und 
- 800 Versuche angestellt. In ersterem Fal l  verschwand das Nach- 
leuchten und die Farbe der Luminescenz gnderte sich oft so, dass zu 
den bei niederen Temperaturen rorhandenen Strahlen brecbbarere 
hinzutraten, ahnlich wie bei einem io gewobnlicher Weise gliibenden 
KBrper; im zweiten nahm die Luminescenzintensitat sowie das Nach- 
leuchten zu. Das Spectrum des Luminescenzlichtes ist continuirlich. 
Die Stokes 'sche Regel, nach der die von fluorescirenden Rorpern 
ausgesandten Strahlen meist eine andere Wellenlange und zwar meist 
eine grossere besitzen als die Fluorescenz erregenden Strahlen, erwies 
sich fur die Phosphorescenz fester Losungen als giiltig. A n  die expe- 
rimentellen Ergebnisse knijpfen sich noch theoretische Betrachtungen. 

Ueber die physikalischen V e r a n d e r u n g e n ,  die gewisse 
Sohwefe lverb indungen unter d e m  Einfluss der T e m p e r a t u r  er- 
l e iden ,  von W. S p r i n g  (2 physik. Chem. 15, 553-555). Aehnliche 
Versuche wie mit Metallen (diese Berichte 27,  Ref. 846) wurden rnit 
den Schwefelverbindungen von Silbpr, Arsen, Antimon, Wismuth, 
Kupfer, Cadmium, Rlci und Zink angestellt. Das gut getrocknete 
amorphe Pulver jeder dieser Verbindungen wurde durch geringen 
Druck zu Cylindero grpres8t, urn die Pulvertheilchen in Beriihrung 
miteinander zu briogen. Die Cylinder wurden langere Zeit - wah- 
rend 9 Tagen j e  7-8 Stunden - auf 2650 ( A s 2 8 3  auf 1500) erhitzt. 
Dae Pulver hatte sich dann zu einer mehr oder weniger festen Masse 
vereinigt, die baufig Krystallisation zeigte. Bei Wismuthsulfid wurde 
in 90 Stunden auf diese Weise das gleiche Rrystallisationsstadium er- 
reicht, das eine Probe zeigte, die bei gew6bnlicher Temperatur seit 

Bee iehungen zwischen Zusammense tzung und Absorp t ions-  
speotrum organischer  V e r b i n d u n g e n  [ N a c h  t r a g ] ,  von G. Kriiss 
(2. phy8ik. Chem. 18, 559 - 562). Eiozelne Messungen 1-00 Absorptions- 
spectren verschiedenartiger Losungen organischer Farbstoffe werden 
aus dem Nachlasse von G. K r i i s s  mitgetbeilt. Irn Allgemeioen - 
nicht ausnahrnslos - ergiebt sich eine Bestatigung der friiher aufge- 

Ein Beitrag zur Uasanalyse, von M. S c h a t e r n i k o w  und J. 
Ein gasanalytisches 

Le Blanc. 

11 Jahren aufbewahrt war. Le Blaoc. 

stellten Regeln (diese Berichte 21, Ref. 393). Le Blairc. 

S e t s c h e u o w  (2. physik. Chem. 18, 563-5371). 
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Verfahren wird beschrieben, h e  eine Modification dee B u n  sen'schen 
daretellt und vor dieaem bei gleicher Genauigkeit einige Vorziige be- 
eitzen 8011. Eioe Zeichnung des Apparatee iet zur Erliiuterung zage- 
geben. Zum Schluss sind die in mehreren vergleichenden Vereuchen 

Ueber eine M e t h o d e  zur Beet immung d e e  Gefrierpnnktes 
conoentrirter Losungen, vou M. R o l o f f  (2. phy& Chem. 18, 572 
bie 584). Bei concentrirten Losungen ist daa gewiihnlicbe Raoul t 'eche 
Verfahren zur Gefrierpunktsbestimmung, das  auf die Ermittlung dee 
Oefrierpunktes einer g e g e b e n e n  LCeUng hinauelauft, nicht wohl an- 
wendbar, weil dann bei der verhaltnissmlissig geriugen Menge von 
Losungsmittel die Abscheiduug von Eis eine ins Gewicht fallende 
Concentrationsiinderung hervorruft. In Folge dessen wurde dae Ver- 
fahren in der Weise abgeandert, daes man die Zuaammensetzung der 
Liisung erst bestimmte, nachdem sich diese bei g e g e b e n e r  Tmps- 
ratur mit Eis i n s  Gleichgewicht gesetzt hatte. Zur Ausfiihrung einee 
Versuches bedarf man einer Kaltemischung von geniigend conetanter 
Temperatur. Diese wurde dadnrch erzielt, dass man eine concentrirte 
Salzlosung mit einer nicht constanten Kiiltemischung umgab. Die 
Temperatur in der Losung sank dano bis zum kryohydratiechen Punkt, 
um fortan bis zur vollstandigen Erstarrung constant zu bleiben. Ver- 
mittelet dieses Eunstgriffes und der Anwendung von Salzgemiechen 
konnten Bider  von allen mBglicben Temperaturen cwischen 00 und 
- 30° hergestellt werden. Versuche wurden mit HCI, KCI, CaHdOa 
aogestcllt, die zu Vergleichen mit schon vorhandenen Daten benutzt 

Zur Frage Gber die V e r t h e i l u n g  einea Stoffes zwiechen  swei 
Losungami t te ln ,  von A. A. J a k o w k i n  ( Z .  physik. Chem. 18, 585 
bis 594). E s  wird der Vertheilungsco~fficient des Jods  zwiscben 
Wasser einerseits und CS2, CHBr3,  CClc andererseits bei 250 und 
verschiedener Concentration bestimmt. Nur lei CCl,, worin J o d  
ebenso wie in Wasser wenig loslich ist, ist Constanz vorhanden. I n  
den andern beiden Fallen wachst der Werth mit steigender Concen- 
tration. Es wird die Meinung ausgesprochen, dass dies von dem Auf- 
treten von Joddoppelmolekeln in CSa und C H B s  herriihrt, die in  
Waaser und CCld fehlen, doch muss bernerkt werden, dase die ange- 
wandten LBaungen eine vie1 z; grosse Concentration haben ale dass 
die nur  fiir verdiinnte Liisungen giiltige Formel ohne Weiteres ange- 

Ueber das kryoskopieche V e r h a l t e n  eubet i tu i r te r  Phenole 
in Naphtalin, nach Versuchen von W. R. I n n e s ,  von K. A u w e r e  
(2. physik. Chem. 18, 595-624). Das kryoskopieche Verhalten der 
Phenole bezw. PhenolabkBmmlinge in Naphtalin (Constante = 69) 
lieee folgende Regelmaseigkeiten erkennen. Orthoeubetituirte Phenole 

erhaltenen Ergebnisee angefiihrt. Le B1.n~ .  

warden. La BIane. 

wandt werden kiinnte. Le Blanc. 

[53*1 
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verhalten sich kryoskopisch normal, parasubstituirte anormal. Meta- 
derivate stehen in der  Mitte, niihern sich jedoch meist mehr den Para- 
verbindungen. Fiir die A r t  des Einflusses iEt somit nur die S t e l l u n g  
der Substituenten ausschlaggebend, ihre N a t u r  hat  jedoch fiir die 
S t i i r k e  des jeweiligen Einflusses Bedeutung, denn unter den unter- 
suchten Subetituenten iibt in allen Stellungen die Aldehydgruppe CHO 
den starksten Einfluss aus;  es  folgt die Carboxplgruppe COaR, die 
Nitrogruppe NO:,: schwacher wirken Halogene, am schwachsten Al- 
kyle. Die Wirkung des Orthosubstituenten ist ceteris paribue starker 
als die des Meta- und Parasubstituenten. Fiir die aufgestellten Siitze 

Ueber die epeaiflaahen W h e n  von Laaungen, von G. T a m -  
m a n n  (2. phyaik. Chem. 18, 625-644). Ausgehend von der Warme- 
ausdehnung der Losungen werden ihre specifischen Warmen sehr an- 
genaliert berechnet und die Warmecapacitatsverminderung bei der 
Aufliisung von Salzen wird mit der Erh6hung dee Binnendrucks in 
Zusammenhang gebracht. Als Ursache fiir den schon vor langerer 
Zeit von T h o m s e n bemerkten Parallelismus zwischen den Aende- 
rungen der Warmecapacitat und den Volumanderungen bei der Neu- 
tralisation und bei der Verdiinnung wird die bei diesen Vorgangen 

Die Dampfdruckformel und das Gesetz  dee geraden Durch- 
Theore- 

Ueber die Formel von van ' t  Hoff  fiir das Verdiinnunge- 
geeets bei Salzen, von F. K o h l r a u s c h  (2. physik. Chem. 18, 66'2). 
Die von v a n  ' t  Hoff gegebene Formel (diess Berichte 29, Ref. 339) ist 

Const. _-  C L - .  Cj und C, sind die Concentrationen der Ionen und des c. C , t  
unzersetzten Salzes. Da nun Ca die lineare Dichtigkeit der Molekeln 
oder C-1 den mittleren Abstand derselben (r) dnrstellt, so erhiilt man 

die einfacbe Beziehung 2 = Const. r.. 

Erwiderung auf eine Bemerkung dee Hrn. J. J. van Laar ,  
von W. N e r n s t  (2. physik. Chem. 18, 663-664). - Zur Antwort 
an Hrn. Prof. W. N e r n e t ,  von J. J. v a n  Laar  (2. physik. Chem. 19, 

Ueber die galvanische Polarieation, von C. F r o m m e  (2. 
phyuik. Chem. 18,  G65). Zu einer Aeusserung von R o s z k o w e k y 
(dime Bmkhte 28, Ref. 97) betreffend die F r o m m e 'echen Unter- 

Ueber den Verlauf chemiecher Reactionen bei Gasen, von 
L. S t o r c h  (2. physik. Chem. 19, 1-12>. Die Bildung von Wasser 
am b a l l g a s  sollte gemass der Gleichung 2 H2 + 0 2  = 2 Ha 0 nach 

werden zahlreiche Belege gegeben. Le BIaDc. 

auftretende Binnendrucksfinderung angesehen. Le Blaoc. 

messers, von G. B a k k e r  (2. physik. Chem. 18, 645-657). 
tische Eriirterungen. 1.e Blaoc. 

Le Blmc. 

318-322). Polemik. Le Blooc. 

suchungen wird eine Berichtigung gegeben. Le Blaoc. 
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d C  der  Formel dt = - EC' erfolgen, wo E eine Constante und C die 

jeweilige Concentration des Rnallgases bedeuten. Diese Differential- 
gleichung erwies sich ale nicht anwendbar. Dagegen konnte Verf. iiber- 
einetimmende Werthe fiir K berechnen, wenn er n = 9 setzte. Diese 
Vereuche waren von v a n  ' t H o f f  an feuchtem Enallgas auagefiihrt 
worden; ans andern von ihm mit trockenem Enallgas gemachten 
Beobachtungsreihen konnte ebenfalls fiir n = 12 eine befriedigende 
Constante berechoet werden. Eine Deutung fiir die hohen Werthe 
der Exponenten wird in folgender Weise zu geben versucht. Das  
urspriinglich angenommene trimolekulare Reactionsschema setzt vor- 
aus, dase die Bildung des Wassera thatsiicblich erfolgt, bei sebr hoben 
Temperaturen, wie sie durch die grosse Reactionswarme eintreten 
koonen, wiirde auch die Zersetzungsgeschwindigkeit des Wassers zu 
beriicksichtigsn seiu. Sodann kiinnten bei der hohen Temperatur aber  
auch die anwesenden indifferenten Molekiile fiir die Reaction Bedeu- 
tung gewinnen und gewissermaassen sicb an ibr betheiligen, indem sie 
die Rolle von Abkiihlungsmolekeln (nach F. W a l d )  spielten, d. h. 
durch Warmeabfuhr die Temperatur so weit erniedrigten, dass der 
Wasserdampf bestehen und sich immer neuer bilden kano. Reactionen, 
bei denen die Reactionsproducte keine Dissociation erleiden kiinnen, 
miissten danach regelmassigen Verlauf zeigen, was auch fiir den Zer- 
fall von PHJ wnd AsH3 nach K o o p  und v a n  ' t  H o f f  der Fall ist. 

Ueber den Ver leuf  chemiecher Reaotionen, von E. C o h e a  
(2. physik. Chcm. 20, 303-306). Verf. erkliirt sich mit der Deutnng 
von S t o r c h  (8. vorsteh. Ref.) nicht einverstanden. Es wird darauf 
hingewiesen, dam aucb bei AsH3 unter bestimmten Urnstanden 
Stiirungen eintreten, die wohl dem Einfluss der OefBsswiinde zuzu- 
scbreiben seien, d a  sie verschwiinden, sobald die WHnde mit dem 
festen Reactionsproduct (Arsen) bedeckt seien. - Die Reactionsge- 
achwindigkeit sei erfahrungsgemass (bei vielen Gasreactionen) unter 
snderm eine Function der Bescbaffenheit der Gefiisswande. Da nun 
in  der angewandten Differentialgleichuog eine solche Function gar- 
nicht vorkomme, so kiinne man, unabhiingig von dem Werth von n, 
die experimentell ermittelte Reactionsgeschwindfgkeit nicbt durch die 

Q 4chung darstellen. Le Blanc. 

U e b e r  dee Verdi innungsgeee tz  der Elektrolyte, von L. s to r  c h 
(2. physik. Chem. 19, 13-19). Veranlasst durch eine Bemerkung 
von ran ' t  H o f f  (diere Ben'chte 29, Ref. 339) legt Verf. seine Be- 
miibungen dar, zur Auffindung des Verdiinnungsgesetzes zu kommen. 
Er ging dabei von der Hypothese aus: Irgend eine Potenz des unzer- 
seteten Antheils stebt in  constantem Verhiiltniss cu irgend einer Patenz 
des dissociirten Antheils, und gelangte zu einer Formel mit drei Con- 

(Siehe nachsteh. Ref.) Le BIanc. 
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stanten. Die nach passender Wahl  der Conatanten berechneten 
Werthe fiir pr stimmten mit den experimentell gefundenen befriedigend 
iiberein. Der Werth der einen Constanten x, welche die Potenz des 
dissociirten Antheils darstellt, wenn die dee nicht dissociirten gleich 1 
gesetzt ist, war  fir alle unterauchten binBren und ternaren Elektrolyte 

Bemerkungen eu Hrn. C. Bohn’s Abhandlungen: Ueber 
Flammen und leuohtende c)ase, von J. M. E d e r  (2. p h p i k .  Chsm. 19, 
20-24). Einige Prioritataanspriiche und Berichtigungen , betreffend 

Ueber die Occlusion von Sauerstoff und Wesserstoff durch 
Platinsohware, von L. M o n d ,  W. R a m s a y ,  J. S h i e l d s  (Zphyeik.  
Chem. 19, 25-62). Bevor die eingehenden und werthvollen Vereuche 
fiber die Absorption von Wasserstoff und Sauerstoff durch reinee 
Platinschwarz begonnen wurden, wurden die Grrrham’schen Ver- 
suche mit Platinfolie und Platinschwamm wiederholt und beetiitigt. 
Gewohnlich absorbiren diese Stoffe nur wenige Sauerstoff- und Waseer- 
stoffvolumina, das Volum des Platins als Einheit genommen. W a s  
nun die Aufnahmefiihigkeit des Platinschwarzes fiir diese beiden Gaee 
anlangt, so wurden wesentlich andere Ergebnisse als bisher erhalten. 
Die meisten der untereuchten und bei looo getrockneten Proben ent- 
hielten, bevor sie zu weiteren Versuchen benutzt waren, ca. 100 Vo- 
lume Sauerstoff. Ihre  Dichte betrug 19.4 oder mit Beriicksichtigung 
des in ihnen enthaltenen Wassers, das  nur durch Erhitzen im Vacuum 
zu einer Temperatur, bei der das Schwarz in Schwamrn umgewandelt 
wird, entfernt werden kann, 21.5. Bringt man dtrs Platinschwarz in 
reinen Sauerstoff bei 4.5 Atm. Druck, so werden nur weitere 8.5 Vol. 
absorbirt. Erhitzt man ee darin, so werden bia zu 360° weitere 
Sauerstoffmengen aufgenommen. Rei hoheren Temperature0 und unter 
Atmosphirendruck wird der Sauerstoff wieder abgegeben. Der  griisste 
Theil des im Schwarz enthaltenen Sauerstoffs kann im luftleeren Raum. 
bei ca. 4000 abgepumpt werden, zu seiner vollstiindigen Entfernung 
ist Rothgluth erforderlicb. Von Waeeeretoff werden inegeeammt 
ca. 310Vol. absnrhirt, von denen 200 zur Wasserbildung mit obigen 
100 Sauerstoffvolurnina verbraucht werden ; doch wird die Menge 
durch Anwesenheit zufalliger Verunreinigungen, wie Fet t  etc., s tark 
beeinflueat. Eine Verstiirkung des Wasserstoffdrucks auf 4.5 Atm. be- 
weist nur eine ganz geringe weitere Absorption von Wasserstoff. Ein 
Theil des absorhirten Wasserstoffs kann bei gewohnlicher Temperatur 
abgepumpt werden; der grosete Theil  wird bei 3000 im luftleeren 
Raurn, sammtlicher nur bei Rothgluth abgegeben. Erhitzt man mit 
Wasserstoff beechicktea Platinschwarz in einer Wasserstoffatmosphare, 
SO wird ein Theil des Gases - im Gegenaatz zu Sauerstoff - frei. 

nahezu gleich (c. 1.50). Le Blanc. 

die Arbeit von B o h n  (dieee Berichte 29, Ref. 338).  Ls BIanc. 

Le Blanc. 
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U e b e r  die echeinbere  und wahre Gefr ie r tempere tur  und 
die Gefriermethoden, von M. W i l d e r m a n n  (2. physik. Chem. 19, 
63-93). I m  Anschluss an die Arbeit von N e r n s t  und A b e g g  
( b e  Burichte 28, Ref. 412) werden auafihrliche ErBrterungen iiber 
die Vorsicbtsmaassregeln angestellt, die zur Erlangung richtiger Resul- 
tate bei den Gefrierpunktsbestimmungen angewandt werden sollen. 

La BImc. 

Ueber die Dielektricitllteconetante von Flf iss igkei ten in ihrer 
Abhhgigkeit von Temperatur und D r u c k ,  von F. R a t 2  (2. ph@. 
Chem. 19, 94-112.) Um zu priifen, ob die C l a u s i u s - M a s o t t i ’ s c b e  

Formel - - . - = const. (D = Dielektricitiitsconstante, d = Dicbte) 

Gultigkeit hat, wurden die D einer Anzahl organiacber Flusaigkeiten 
vermittelst der von N e r n s t  (diem Berichie 27, Ref. 106) angegebenen 
Methode untersucht. Es zeigte sich, dam obige Constante eine 
Function der Temperatur ist, und zwar um so abhaogiger von ihr, 
je griisser die D des KGrpers ist. Jedoch betrug die Aenderung der 
Constanten bei den untersucbten Stoffen innerhalb 400 weniger ah  

D-1 1 
5 p C t .  Ausdriicke von der Form D+-x.d ergaben auoh keine von 

der Temperatur unabhangige Constante. Der fur alle Fliissigkeiten 
negative Temperaturcoefficient zeigte mit zunehmender Temperatur 
eine geringe Abnahme. Bei 40 hatte die D des Wassers kein 
Maximum. Die M a x w e l l ’ s c h e  Beziehung na = D ,  wo n der 
Brecbungsexponent fiir Licht von unendlich langer Wellenlange iat, traf 
fur die gepriiften Fliiesigkeiten fur keine der untersuchten Temperatnren 
zu, wenn fiir n das erste Glied der Cauchy’schen  Disperaionsformel 

(A) gesetzt wurde. Die analoge Formel __ war ebenfalls ab-  

bangig von der Temperatur. Auch ah  Function des Druckes erwies 
sich die C l a u s i u s - M a s o t t i ’ s c h e  Constante. Die D wuchs stets, 

D - I  1 
D + 2  d 

A’-1 1 
A a + Z ‘ T  

wenn aucb wenig, mit zunehmendem Druck. Le BImc 

Die durch llueseren Feuchtigkeitsdruck gemeeeene Zer- 
retsungsspannung W8EEerhatiger 8 d s e  und die Cons t i tu t ion  
dee gebundenen Waseers, Ton W. M i i l l e r - E r z b a c h  (2. p h p i k .  
C h m .  19, 135-154). In  geschloeaene Raurne wurdeu getrennt von 
einander wasserbaltiges Salz und Schwefelsaure FOU bekannter wechseln- 
der  Concentration gebracht; oach langerer Zeit wurde das  Salz g s  
wogen und festgestellt, ob sein Gewicht sich geandert hatte. Bei 
unreriindertem Gewicht iat zu ecbliessen, dass sein Dampfdruck gleich 
dem der Schwefelsaure ist, welcher den R e g n  a u  It’achen Tabellen 
entnommen wurde. Nach den Versuchen von A n d r e a e  (die66 B6- 
richle 24, Ref. 514) bat ein Salz, das mit versohiedenem Wassergehalt 
krystallisiren kann, z. B. Cu SO1 + 5 Hs 0, + 3 Ha 0, + 1 Ha 0, in 
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den einzelnen Fallen auch verschiedene Dampfspannung, die sprung- 
weise sich iindert. Oberhalb und unterhalb der Sprungstellen 
hatten sich die Spannungen (soweit die Oeoauigheit der Beobach- 
tungen reichte) als unabhangig vom Waesergebalt erwiesen: Die 
Spannuog von CuSO4 + 4.7 H 2 0  war im Tensimeter gleich der  
von CuSO4 + 3.9 H a 0  gefunden worden. Diese Untersuchungen 
werden vielfach bestitigt und sodann erweitert. Brachte man 2. B. 
Cu so4 + 1 Ha 0 rnit Schwefelsaure zusammen, die einen hiiheren 
Dampfdruck besass, der  aber den von C u S O l  + 3 H20 nicht er- 
reichte, so zeigte aich eine deutliche Wasserzunahme, welche sich 
wieder verlor, wenn der Dampfdruck der Schwefelsaure entsprechend 
erniedrigt wurde. BDas nachtraglich aufgenommene Wasser erweist 
sich demnach bestimmt als absorbirt, und es  ist sehr beachtenswerth, 
dass in diesem wie in  einigen ahnlichen Fallen bei andern Salzen, 
das  absorbirte Wasscr sich in chemisch gebundenes nicht umsetzen 
kann. Ein hoherer Druck oder eine niedrigere Temperatur sind d a m  
unerliisslich<. Dem Ref. erscheint dieser Schluss nicht biindig. Es 
liegt kein Grund vor, die Bildung von CuSOl+ 3 H a 0  Molekeln 
unterhalb des dem reinen Salz CuSOa + 3 Ha 0 zukommenden Dampf- 
druckes abzulehnen. Das  Salz CuSO4 + 3 Ha 0 muss sich sogar nach 
den heute maassgebenden Anschauungen i n  der Concentration bilden, 
dass sein Dampfdruck gleich dem der betreffenden Schwefelsaure wird. 
Mit Erhohung des Dampfdrucks dcr Schwefelsiure steigt die Con- 
centration der CusO4 + 3 HaO, bis sie schliesslich ihr Maximum er- 
reicht und damit den Dampfdruck, den man ale Dampfdruck der Ver- 

Ueber die Schmelepunkte einiger orgeniecher  Verbindungen, 
von €3. v. S c h n e i d e r  (2. physik. Chem. 19, 155-158). Im An- 
schluss an eine friihere Arbeit (diese Be7ichte 28, Ref. 589) werden 
nach einer demnachst genauer zu beschreibenden Methode die Ge- 
frierpunkte einer weiteren Anzahl organischer Stoffe bestimmt. 
Schliisse werden aus den Ergebnissen vorliiufig nicht gezogen. 

bindung CuSO4 + 3 Hs 0 gewohnlich bezeichnet. Lo Blanc. 

Le Blanc. 
Beitrag eu den Beeiehungen ewiechen dem Kryetall und 

eeinem chemieahen Beetsnd, von G. L i n k  (2. physik. Chum. 19, 
193-200). Es wurde die Frage aufgeworfen, o b  es ein periodiscbee 
System der Krystalle der Elemente oder ihrer Verbindungen gebe, 
derart, dase ahnliche geometrische und physikalische Eigenschaften 
bei analogen Verbindungen der Elemente oder bei den Elementen 
selbst, wenn sie unter gleichen physikalischen Bedingungen krystalli- 
sirt sind, sich wiederholen. Nach Durchsicht der rorhandenen Lite- 
ratur lautete die Antwort bejahend und die Erscheinung wurde Bkata- 
mere Eutropiec oder kurz BEutropiec genannt (xa& p'eof = der 
Reibe nach; dzeonq' = regelmaseige Aenderung). Le B l u e .  
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Beitrag aur Kenntnies eutropieoher Beihen, yon W. 0 r t - 
ioff (2. physik. Chem. 19, 201-227). Siehe vorsteb. Ref. Die Er- 
gebnisee lauten: Die eutropischen Reihen der Metalle Beryllium, Mag- 
nesium, Zink, Cadmium, Quecksilber teigen mit zunehmendem Mole- 
kalargewicht ein Wacheen des Brechungsexponenten , des epecifischen 
Gewichtes, dee Molekularvolumens und der Refractioneaquivalente, 
dagegen eine Abnabme der Hiirte und der epecifischen Wiirme. Die 
eutropiscben Reihen der Metalle Eisen, Robalt, Nickel zeigen mit 
zunehmeudem Molekulargewicht ein Wachsen der Brechungsexpo- 
aenten und des specifischen Genicbtes, dagegen eine Abnahme des 
Molekularvolumens, der Refractionsaquivalente und der Harte. Auch 
f i r  die Kryetallaxen und Winkel k o p t e n  bei den einzelnen Reihen 

Ueber Wiirmeleitung und Ionenbewegung, von G. B r e d  ig 
(2. phyeik. Chum. 19, 228-232). Im Anschluss an eine friihere Ar- 
beit (dieeu Berichtu 27, 492) wird darauf biogewiesen, dase ganz am- 
loge Regelmlssigkeiten wie sie f i r  die Electricitatsleitung in wiies- 
riger LBsung durch die Kationen der Aminbasen gefunden worden 
eind, nach einer Arbeit von H. H 6 f k e r  (Diesertation, Jena 1892) 
auch fiir die Wiirmeleitungserscheinungen in den Dampfen von Amin- 
basen besteben. Nach dem Gesetz yon W i e d e m a n  und F r a n z  be- 
eteht auch fiir Leher  erster Rlasse Parallelismus zwischen WBrme- 

Experimenteller Beweie der van 't Hoff'eohen Conetmta, 
dee Arrhenius'schen Satzes, dee Ostwald'schen Verdua- 
nungegeeeteee, des Delton'schen Gesetees u. 8. w. in eehr ver- 
dlinnten LBsungen, von M. W i l d e r m a n n  (2. phyeik. C h m .  19, 
233-250). Auf Grundlage der neuereu Erfahrungen (siehe betreffend. 
vorsteh. Ref.) wurden die friiheren Gefrierpunktebestimmungen (diees 
Bm'ch#e 28, Ref. 98) nochmale wiederholt. Die Uebereinstimmung 
rwischen Tbeorie und Experiment war  befriedigend. 

Ueber den Einflu~e, welchen die elektrolytische Dieeooia- 
tion, der Wecheel des Aggregetauetendes und dee LBeunge- 
mifalo euf das LichtbrechungevermBgen einiger Btoffe aue- 
Uben, von M. L e  B l a n c  und P. R o h l a n d  (2. phykk. Chem. 19, 
261-286). Die auf Grund friiberer Messungen (dilsu Bm'chtu 28, 
Ref. 2) anfgestellte Aneicbt, dass dem Wasseretofion ein grosseree 
BrecbungsvermBgen als dem in der nicht dissociirten Molekel vorhan- 
denen Atom zugescbrieben werden muss, wird durcb neue Messungen 
beetatigt. Ein Widerspruch gegen diese Annabme liegt bieber nicht 
vor. Fiir die OH-Gruppe kounte ein gleicher Unterschied nicht 
nachgewiesen werden. Auf Grund wahrscheinlicher Voraussettungen 
konnte auf ewei unabbiingigen Wegen der  Werth fur das  Brechange- 

regelmhaige Aenderungen festgestellt werden. Le Blanc. 

und Electrizitiitsleitung. Le BImc. 

Le Blanc. 



vermiigen eines einzelnen Ions berechnet werden. Die Ueberein- 
stimmung war befriedigend. Beim Uebergang aus dem festen in den 
gelbsten Zustand andert sich das Brechungsvermogen vieler Salee, 
und zwar wird es sowohl kleiner als auch griisser. Als Grund bier- 
fiir miissen zwei Ursachen angesehen werden: die eintretende Diseo- 
ciation und der sonstige Einfluss des Liisungsmittels. Dass der 
Djssociationsgrad auch der Salze auf das Brechungsrerrnogen einen 
Einfluss haben kann, zeigt der Vergleich der Cadmium- und Queck- 
silbersalze mit den stark dissociirten Verbindungen, iind dass auch 
bei gleich bleibender Dissociation nur bei Wechsel des Liisungsmittels 
eine Aenderung der Refraction mitunter eintritt, lehren die Unter- 
suchungen eiriiger Salze in vprschiedenen Liisungsmitteln. Im allge- 
meinen ergab die n- und die na-Formel dieselben Beziehungen. 

Le Blsnc. 

Beitrage zu r  Kenntniss der Polythionate,  von H. H e r t l e i n  
(2. physik. Chem. 19, 287-317). Mehrere physikalisch-chemische 
Eigenschaften einiger polythionsaurer Salze, vorzugsweise der Kalium- 
salze, wurden genauer untersucht. So das specifische Gewicht fester 
Krystalle, die Leitfahigkeit wassriger Salzlosungen, ihre innere Rei- 
bung, Molektilarrefraction und die specifischen Gewichte. Auch der 
Potentialspruug, den eine Quecksilberelektrode gegen ein Gemisch 
von Mercurinitrat- und Kaliumpolythionatlosung hat, uurde gemessen 
und daraus grschlossen, dass das Quecksilber keine complexe Ver- 
bindung eingegangen ist. Der von Mende le j e f f  aufgestellten Consti- 
tutionsformel wurde vor der Deb  ue’schen der Vorzug gegeben. 

Le Blano. 
Ueber die magnetisohe Drehun g der Polarisationsebene dea 

Lichtes in Flussigkeiten. I. Schwefelkohlenstoff und Wasser, 
von J. W. R o d g e r  (2. physik. Chem. 19, 323-363). Genaue Be- 
schreibung der Versuche z u r  Bestimmung der magiietischen Drehung 
der Polarisationsebene fiir Natriumlicht in Schwefelkohlenstoff und 
Wasser bei verschiedenen Temperaturen. Le Blane. 

Ueber die Bestimmung der Molekulargrossen einiger anor- 
ganischer Substanzen, von H. B i l  t z  (2. physik. Chem. 19, 

Eine Krystallwasser-Theorie , von T h. S a l z e r  (2. physik. 
Ein Auszug ist gegeben dime Berichte 28, 2033. 

Afflnitfitsgrossen einiger organischer Siiuren, von J. M. L o  v &  D 
(2. physik. Chem. 19, 456-464). Leitfahigkeitsmessungen an schwe- 
fel- oder selenhaltigen Sauren verschiedener Constitution werden mit- 
getheilt: Selendiglycolsaure, (H 0 COCHa)2 Se, K = 0.0424; P-Tbio- 

385-430). Siehe diese Berichte 29, Ref. 161. Le Blane. 

Chem. 19, 441-455). 
Le Rlanc. 

H O C O .  C-CH 
CH =CH 

p hensaure, >S, K = 0.0078; Benzolsulfonglyco- 
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coll, HOCOCHsNHSOaCsHg, K = 0.0351 j Orthotoluolsulfongly- 
COCOII, H O C O C H ~ N H S O ~ C ~ H . I ,  R = 0.0282; Paraverbindung, K 
= 0.0347; Metaxylolsulfouglycocoll, HO CO CHa NH S 0s CsH9 (CH3 : 
CHS : 509 = 1 : 3 : 4), K = 0.0270; Pseudocumolsolfonglycocoll, 
H O C O  C& N H  SO2 Cg Hi1 , Metaxylolsulfonalanin, 
HUCOGH4NHSOa CeH9, K = 0.0243; Benzolsulfonasparaginslore, 
(HOCO)sC&H~NHSO~C~Hg, K = 0.0715; 6 -  Dibrommethylsulfon- 
propionehre, CHBrzSOo CHa CH:, C 0 OH, R = 0.0205 ; p-Dichlorme- 
thylsulfonpropionsaure, K = 0.0198; BenzolsulfinsHure, H 0 SO CsH5, 
K = etwa 3.5; Paratoluolslure, H 0 S O G  H? , K = etwa 2.5; Diphe- 

Versuohe iiber die Beeiehung zwiachen der  elektrolytischen 
Dieeooiation und der  Lichtabsorption i n  LBeungen, von F. 0. 
Donnan (2. physik. Chem. 19, 465-4488). I m  Anschluss an eine 
Arbeit von J. Wagner  (dime Berichte 2 7 ,  Ref. 382) :  ,Ueber die 
Farbe von Ionenc wurde mit Hiilfe einea einfachen Colorirneters die 
elektrolptieche Dieaociation in LGsungen von Violursaure in wech- 
selnder Concentration bestimmt und das 0 s  t w a1 d’sche Verdiinnungs- 
gesetz bestatigt. Sodann wurde auch der durch Zusatz von Sauren 
verschiedener Starke geiinderte Dissociationsgrad bestimmt; die ex- 
perimentellen Messungen stimmten mit den Rechnungen gut iiberein. 
Dagegen war die Uebereinstimmung fiir ein Gemisch von Violursiiure 

Ueber die Absorption’ von Rontgene- Strahlen duroh the- 
misohe Verbindungen, von V. Novlik und 0. kulc  (2. phykk. 
C h m .  19, 489-492). Dem Volum nacb gleiche Mengen verschie- 
dener fein pulveriairter stoffe wurden den X-Strahlen entgegen- 
gestellt und die A bsorptionevermGgen qualitativ verglichen. Eine 
grosse Anzahl organischer Verbindungen, die nur C, H,  0 und N 
enthielten, insbesondere zahlreiche Benzolderivate, erwiesen sich ale 
beinahe gleich durchlassig. Auffallend minder durchlassig zeigten 
sich die Halogenderivate, von Chlor zum Brom und Jod in wachsen- 
der Stlirke. Weitere Untersuchungen von Metallen und Salzen be- 
stiitigten die Vermutbung, dass daa AbsorptionsvermBgen mit wach- 
sendem Atomgewicht der in den Verbindungen vorkommenden Ele- 
mente zunimmt. Auch das durchachnittliche Atomgewicht bestimmter 

Eiektromotorieche graft und Vertheilungegleichgewioht, 
von R. L u t h e r  (2. physik. Chem. 19, 529-571). Siimmtliche Ge- 
setzmiiesigkeiten , die bei Gleichgewichten vorkommen kiinnen , lasaen 
eich bei richtiger Anwendung des zweiten Hauptsattes am dieeem 
vorauesagen. Vorliiufig ist nur ein Theil ausgesprochen, ein noch 
kleinerer experimentell bestiitigt worden. Vorliegende Arbeit beschlf- 
tigt sich mit der Weiterentwicklung dieses Gebietes. Stellt man 

E = 0.0248; 

nylenglycolslure, HOCOC(OH)(CsH4)a, E = 0.100. Le BImr. 

ond Chlornatrium wenig befriedigend. Le Blane. 

Atomgruppen echeiot eine Rolle zu  spielen. Le Blanc. 
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z. €3. eine gesattigte wissrige und eine gesattigte amylalkobolische 
Losung von Zinkchlorid her, so darf nach dem zweiten Hauptsatz 
durch Eintauchen von j e  einer Zinkelektrode in  j e  eine L6sung kein 
sogenanntes Concentrationselement herstellbar sein. Ferner miissen 
zwei Eleniente folgender Art gleiche elektromotoriscbe Kraft besitzen: 
Silber niit Chlorsilber uberzogen - Elektrolyt I - Zink, Silber mit 
Chlorsilber iiberzogen - Elektrolyt TI - Ziok, wo Elektrolyt I und 
I1 zwei beliebige gesattigte Liisungen von ZinkGlorid darstellen. Die 
Experimente bestatigten die Theorie. Sodann wurde die Aenderung 
der  Potentialdifferenzm an der Grenze von Metal1 und Elektrolyt mit 
Aenderung des Losungsmittels nach der Methode von B i c h a t  und 
B l o n d  l o t  untersucht. Es zeigte sich, dam siimmtliche Potential- 
s p r h g e  mit steigendem Alkoholgehalt sicb nacb der Zinkseite rer- 
echieben; dabei wirkt Aethylalkohol vie1 starker als das  gleiche 
Volum Methylalkohol. Die Reihenfolge und der gegenseitige Abstand 
der Metalle i n  der  elektromotorischen Scala wird aber bei Ersatz 
des Wassers durch ein anderes Liisangsmittel im allgemeinen nicht 
geiindert. Scbliesslicb wird der  Frage nach dem Wertb der Poten- 
tialdifferenz an der Grenze zweier Elektrolyte und nach dem Zu- 
sammenhang dieser Giosse mit den Dielektricitatsconstanten der bei- 
den Elektrolyte naher getreten. Der Versucb ergab keine directe 
gegenseitige Abhiingigkeit, e r  schien aber  darauf hinzudeuten, dass 
die Potentialdifferenz an der Grenze zweier Stoffe um so grijsser 
wird,  j e  verschiedener ihre Dielektricitiitsconstanten sind, wobei der 
Korper mit den grasswen Dielektricitatsconstanten die Neigung zu 

Ueber die Bildung von Ammoniak bei der Elektrolyee der 
Salpetereaure, von R. I h l e  (2. physik. Chem. 19, 572-576). Bei 
der  Elektrolyse der Salpetersiiure beobachtet man an der Katbode 
Wasserstoffentwicklung oder die Bildung von Reductionsproducten 
der Salpetersiiure. Die Reductionsvorgange an der Katbode h8;ngen 
r o n  der Stromdichte und der Geschwindigkeit a b ,  mit der OH-Ionen 
geliefert werden. Letzterer Vorgang bangt nocb specie11 mit der 
Concentration der Saure und der Gegenwart salpetriger SHure (siehe 
nacbsteh. Ref.) zusammen. Ammoniakbildung tritt nur ein, wenn die 
Abspaltung von OH-Ionen nicbt zii schnell gescbiebt, damit in Zu- 
sammenhang wirkt Vergriisserung der Stromdichte giinetig f i r  die 
Bildung von Ammoniak. Einzelne Versuche erlautern das  Gesagte. 
I n  Bezug ruf den Vorgang a n  der Anode wird die Miiglichkeit der 

Ueber die katalytieohe Wirkung der ealpetrigen Siiure und 
dae Potential der Salpeterelure, von R. I h l e  (2. phym'k. Chem, 19, 
577-591). Die Versuche ergaben Folgendes: Die elektromotoriscbe 
Kraft rines g e s c h l o s s e n e n  Grove-Elementes  bangt a b  sowohl von 

haben scbeint, sich negativ zu laden. Le Blioc. 

Bildung von UebersalpetersHure erortert. Lc Blano. 
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dem Potential (in stromlosem Zustand), ale auch von der Oxydatione- 
geschwindigkeit der Salpetersiiure. Da letztere sich mit der Verdiin- 
nnng der Saure stark vermindert, SO wird bei ungefiihr 35 procentiger 
Salpetersiure das Grove-Element zum Smee-Element, d. h. die Sal- 
peterahwe verhiilt sich wie die Schwefelsiinre, es Bndet nur noch H- 
Entwicklnog statt. I n  Folge der beechleunigenden Wirkong, welcbe 
salpetrige Siiure auf die Oxydationsgeschwindigkeit der Salpetersiiure 
ausiibt, wird die elektromotorische Kraft einer mit verdiinnter Sal- 
petersaure bescbickten’ Kette durch Zufiigen von Kaliumnitrit erhcbt. 
- Das Potential der Salpetersaure (vorausgesetzt , dass bei der 
Potentialmessung nor ein minimaler Stromverbrauch stattfindet) 
nimmt mit der Concentration zu und wird durch salpetrige Siiure 
herabgedrtickt; letzterer Ein6uss liussert sich als logarithmische Func- 
tion der Concentration der salpetrigen Siiure. Das Potential der sal- 
petrigen Siiure liegt niedriger als das der Salpetersiiure. Es wird 
von ihrem Concentrationsgrad und wobl auch von den sich bildenden 

Ueber die sogeqannte 3indirecte Esterbildungc, von J. T afe  1 
(Z.phy&. Chem. 19, 592-598) E. P e t e r s e n  hatte vor korzer Zeit 
(&Me Bm’chte 28, Ref. 722) die Reactionsgeschwindigkeit verschiedener 
Siiuren bei der Methylesterbildung untersucht und zur Beschleuuigung 
des Vorgangs Chlormethyl zugesetzt. Letzterer sollte durch eine 
Theorie der indirecten Esterbildung erklart werden. Es wird nun 
gereigt, dass es sich bier nicht urn eine Wirkung des Chlorrnetbyls, 
sondern urn die bekannte katalytische Wirkung der Salzsaure hand&, 
wodurch der aufgestellten Theorie der Boden entzogen ist. 

Ueber indirecte Esterbildung, von E. P e t e r s e  n (2. ph@. 
Chem. 20, 331-333). Siehe vorstehendes Ref. Verf. bestiitigt die 
Richtigkeit der Tafel’schen Versiiche und will die Untersuchungen 

Die katalytieche Wirkung der Weseerstoffionen auf poly- 
molehulare Reactionen, von A. A. N o y e s  (2. phyeik. Chsm. 19, 
599-606). Eine ganze Menge Versucbe beweisen die katalytiscbe 
Wirkung der Wasserstoffioneo uod zwar ist sie fast stet8 anniihernd 
proportional der Concentration der Wasserstoffionen gefunden worden. 
Eine auffallende Ausnahme ist von M a g n a n i n i  bei der Reaction 
zwischen Jodwasserstoff und Brornsaure entdeckt worden, wo die Re- 
action vie1 schneller zuoahm als die Concentration der vorbandenen 
Saure (dies8 Ben‘chte 23, Ref. 541). Verf. berechnet jetzt aus diesen 
Versucben das interessante Resultat, dass die Reactionsgeschwindig- 
keit dem Quadrat der Wasserstoffionenconcentration proportional ist; 
auch aus Versuchen eines andern Autors erhlilt er dasselbe Resultat. 
Bemerkenswerth ist, dass nach Versuchen von M a g n a n i n i  die Re- 

Oxydationsstufen des Stickstoffs beeinflusst. Le Blanc 

L~ ~ 1 ~ ~ ~ .  

spater wieder aufnehmen. Le Blanc. 
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actions b e e c  h l e u n i g u n g  zwischen J o d w a s e e r e t d  nnd Wasserstoff- 
euperoxyd der Wasaerstofionenconcentration anniihernd proportional 
ist (dims Beridte 24, Ref. 617). Oedeutet werden diese Tbatsachen 
dnrch die Annahme, dam bei der Reaction zwiecben Bromsaure und 
Jodwaseerstoff - die ausechliesslich fur die beobacbtete Reactionsge- 
achwindigkeit maasegebende Reaction sol1 sein: BrOs + = Bra2 + Ja 
- durcb die Gegenwart der Wasserstoffionen jeder der  beiden Bestand- 
theile eine gewisse Reactionsfiihigkeit, die ohne Saure praktiscb Null 
ist, erhalt; die Kiirper werden alsn einzeln, nicht unmittelbar die 
Reaction wird beeinflusst. Bei der Superoxydreaction wird dagegen 
bloss die Reactionsfiihigkeit e i n e s  der reagirenden Stoffe e r h i i b t ,  
d ie  Reactionsgescbwindigkeit beim Fehlen ron Wasserstoffionen ist 

Die Ueneeis der stiichiometrischen Grundgeeetze, II., von 
F. W a l d  (2. physik. Chem. 19, 607-624). Erlauterungen, die das 
Verstandniss der  ersten Abbandlung erleicbtern sollen, dzese BeFicRte 29, 
Ref. 340. Le B I R O C .  

Die Potentialspriinge zwischen Gasen und Fliissigkeiten, 
Ton F. B. K e n r i c k  (2. physik. Chcm. 19, 625--656). Es mag die 
Bemerkung geniigen, dass im Allgemeinen an der Grenzoberflache 
ewischen Gaeen (wenig abhaugig wie es scbeint von ihrer Natur) 
und Fliiesigkeiten Potentialspriinge vorhanden sind , der Zusatz von 
gewissen organischen Stnffen zii einer dissociirte Suhstanz enthaltenden 
Lijsung ihren Werth betrachtlich erhiibt und dieser Eigenschaft dpr or- 
ganiscben Stoffe eine zweite, die Verrninderung drr  Oberflacbenspannung, 
parallel geht. Die weiteren Einzelhciten dieser sorgf5ltigen und rniihe- 
rollen Arbeit , die nicht ohne tieferes Eingehen verataudlich sind, 

U e b e r  Argon, von S. P r i e d l i i n d e r  (2. physik. Chem. 19, 
657-667). An einer mit Argou gefillten Geisslerrohre wurden ge- 
riaue Spectral beobachtungen beim Durcbschlagen des Inductionsfunkens 
gemachr. Hei fortgesetzteni Gebrauch trat lebhafte elektriscbe Ver- 
dampfuug des Platios ein, das sich als Metallspiegel niederschlug, und 
d a s  Spectrum inderte  sich , bis schliesslicb keine Argoulinie mebr 
sichtbar war. Auch nach Unterbrechung und Wiederaufnahme des 
Durchschlagens blieb dieser Zustand bestehen. Es wird hieraus ge- 
schlossen, dass das  Argon mit Platin reagirt. Ferner wurde Helium 
in der Berliner Atmosphkire nachgewiesen, was sich ebenfalle mit 
Platin unter langerer Einwirkung elektrischer Entladungen rerbindet. 
Schliesslich wird die Meinung ausgesprochen, dass das  Argon ein Ge- 
miscb von zwei neuen Elementen eei. 

Die Zereetzungsgeschwindigkeit der Schwefelstiokstoffs%uren, 
won M. W a g n e r  (2. physik. Chcm. 19, 668-688). Eine Anzabl 

bier nicbt gleich Null. Le Blanc. 

mussen im Original nachgesehen werden. Le Hlanc. 

Le Rlanc. 
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anorganischer Schwefelstickstoffsauren bez. ihre Sake wurden auf ihre 
Umseteungsgeschwindigkeit in wiissriger Liisuog untersucbt; nur bei 
einem Tbeil konnte eine Constante berecbnet werden. Sodann wurden 
verschiedene aromatische Abkiimmlinge der Amidosulfonahe studirt 
nnd die durch die Einfiihrung bestimmter Radicale hervorgerufenen 

Erklllrung, von M. W a g n e r  (2. physik. Chem. 20, 333). Siehe 
vorst. Ref. Verf. bemerkt, dass e r  vergeseen babe, die einschlagigen 
Arbeiten von H a n t z s c h  und D i v e r s  zu beriicksichtigen, und will 

Ueber die Absorptionsepectra der Liieungen von Brom und 
Jod iiber der kritischen Temperatur, von R. W. W o o d  (2. physik. 
Chem. 19, 689-695). Eine Lijsung von J o d  in Schwefelkohlenstoff 
eeigt bekanntlich ein Absorptionsspectrum, das von dem des Jod- 
dampfes ganzlich verschieden ist. Es wurde nun die Frage anfge- 
worfen, welches Spectrum sichtbar wiirde, wenn eine Schwefelkohlen- 
stofflKsung in einem geschlossenen Rohr iiber die kritische Temperatur 
erhitct wiirde? Der  Versuch entschied, dass dies vom Verhaltniss der  
Menge des Jods zu der des SchwefelkohlenstofftI abhinge. Nur bei 
grosserer Jodmenge traten die Linien dee Joddampfes anf. Der Ver- 
such wird in der Weise gedeutet, daes der Schwefelkohlenstoff eine 
gewisse Jodmenge in einer Art  Losungszustand auch iiber der kriti- 
ecben Temperatar zu halten vermag; erst wenn diese Jodmenge iiber- 
schritten ist, tritt das Spectrum des Joddampfes auf. Versiiche, die 
mit einer atherischen Losung ron HgJ2  und einer alkoholisrhen von 
K J  angestellt wurden, zeigten, dass auch hier eine gewisue Menge 
des festen Stoffes oberhalb der kritischen Temperatur gelost blieb. 

Die Losungs- und Neutrelisetionswarme dea Nitroharnetoffs 
und seines Keliumsalees, von S. T a n a t a r ,  (2. phyeik. Chem. 19, 
696-698). Die L6sungswarme des Nitroharnstoffs CO NHa NH NaO 
ist - 6.17 Cal., die des Nitroharnstoffkaliums - 10.19 Cal.; die 
Neutralisationswlrme bei 180 + 9.28 Cal, sie nimmt mit fallender 

Nechtrag eur leteten Abhandlung, von c. S c h a l I  (2. physik. 
Einige Be- 

Wirkuhgrn miteinander verglichen. Le Blanc. 

die8 spater nachholen. Le BIanc. 

Le Blanc. 

Temperatur ab. Le Blanc. 

Chsrn. 19, 699-700). 
merkungen betreffend die Darstellung wasserfreien A41kohols. 

Siehe diese Berichte 27, Ref. 845. 

Le Blanc. 

Ueber ediabetieche Volumiinderungen, von Loeungen, von 
K. R o g 6 y s k i  und G. T a m m a i r n  (2. physik. Chm. 20, 1-18). Die 
Temperaturanderung bei adiabatischer Druckanderung wird fiir einige 
Elektrolyte berechnet und experimentell vermittelst Leitfiihigkeitemes- 
aungen bestimmt. Die Uebereinetimmung ist maseig. Le Blmc. 
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Ueber die Dissooiation polyhalogener M e t a l l v e r b i n d u n g e n  
in wilssriger Li isung,  von A. J a k o w k i n  (2. physik. Chem. 20, 
19-39). Im Anschluss an friihere Arbeiten (diese Berichte 27, Ref. 704 
nnd vorst. Ref.) wird die Dissociationsconstante K f ir  den Zerfall von 
MJs in M J  und Ja, wo M ein Alkali, Erdalkalimetall oder Wasser- 
stoff bedeutet, bestimmt. K bleibt bei Liisungen der Jodide von 
wechselnder Concentration bei verschiedenem Jodznsatz angeniihert 
constant. Auch untereinander waren die Werthe der Constanten bei 
den Metallen nahe gleich. Sodann wurden noch indifferente Salz- 
losungen wie NaaS04 etc. in Bezug auf ihre Aufnahmefahigkeit fir 

Untersuohungen iiber Chromsulfat  - Verbindungen, von w. 
R. W h i t n e y  (2. plysik.  Chem. 20,  40-67). Die pbysikalisch- 
chemischen Methoden wurden mit Erfolg herangezogen, um in die 
Constitution der Chromsulfatverbindungen mehr Licht zu bringen. 
I n  Uebereinstimmung mit R e c o u r a  wurde nachgewiesen, dass in der  
modificirten (grunen) Chromsulfatlijsung von j e  zwei Molekeln des  
urspriinglichen Chromsulfats eine Molekel = l / ~  der gesammten SO4- 
Menge freie Schwefelslure abgespalten ist. Der Dissociationsgrad der  
drei Chromschwefelsauren erwies sich als sebr angenahert gleich dem 
der reinen Schwefelsaure, es  ist demnach die Wanderungsgeschwindig- 
keit der negativen Ionen H SO, , H (S04) Cra (SO&, El2 Crz (SO& etc. 
als gleich anzusehen. Einer Ton R e c o u  ra entdeckten Verbindung 
konnte die Molekularformel x (Crs (SO&, HsSO4) zugewiesen werden; 
sie zeigte keine messbare Leitfahigkeit noch Gefrierpunktserniedrigung, 
ist demnach als colloi'd zu betrachten. Von ihr  wurden weitere Pro- 
ducte und Reactionen untersucht, wie iiberhaupt eine ganze Menge be- 
merkenswerther Einzelheiten beobachtet wurden. Die Werner ' sche  

CJeber die Diahten von Sauerstoff  und Weseerstoff  und iiber 
das Verhfiltniss ihrer Atomgewiohte ,  von E. W. M o r l e y  (Z. phyak. 
Chem. 20, 68-130; 242-271; 417-455). Ausfiihrliche Beschreibung 
des Verfahrens. Ueber die Resultate siehe diese Berichte 29, Ref. 113. 

Ueber die Dielektricitatsoonatante vonFlussigkeitsgemiaohen, 
von C. E. L i n e b a r g e r  (2. physik. Chem. 20, 131-134). Die  
Dielektricitatsconstanten von Gemengen organischer Fliissigkeiten, 
die nach der N ernst ' scben Methode bestimmt wurden, waren g r h a e r  
oder kleiner als sich aus den Constanten der Componenten berechnete. 

Ueber einige neue Versuohe xur  Dere te l lung  des Diementen, 
von H. M o i s s a n  (Compt. rend. 123, 206-210). Verf. hat  seine 
Versurhe zur Herstellung von Diamanten (dieee Berichte 27,  Ref. 155) 
wieder aufgenommen. Er hat zunachst den Apparat so angeordnet, 

reine Halogene untersucht. Le Blauc. 

Theorie erwies sich als brauchbar. Le Blanc. 

Le Blauc. 

Le Blanc. 



767 

dass das mit Kohlenstoff gesattigte Eisen tropfenweise den elektri- 
schen Ofen verliess und durch eine Pchicht Wasser in ein Queck- 
silberbad hineinfiel. Dabei behielten einige Tropfen ihre sphariscbe 
Form uogefiihr , wahrend andere unregelmassige, z. Th.  zerrissene 
Formen annahmen. Die letzteren enthielten keine Diamanten, wLh- 
rend in den ersteren sowohl schwarze, wie auch durchsichtige Dia- 
manten gefunden wurden. Freilich waren auch die bier gewonnenen 
durchsichtigen Diamanten nur von sehr geringer GrGsse, aber z. T h .  
sehr regelmassig ausgebildet. Bei einem andern Versuche wurde die 
rasche Abkiihlung des geschmolzenen, mit Kohlenstoff gesattigten 
Eisens in der Weise bewirkt, dass es i n  die axiale Hohruug eines 
mit Wasser gekiihlten, eisernen Cylinders eingefiillt und die Bohrung 
sofort mit einem eisernen Stopfen verschlossen wnrde. ER konnten 
hier 400 g Eisen auf einmal verarbeitet werden. Die erhaltenen 
Resultate waren etwas besser als die des vorher beschrirbenen Ver- 
suches. Noch etwas giinstiger fie1 der Versuch aus,  als a11 Stelle 
des eisernen ein kupferner Block angewandt wurde, weil hier die bb-  
kiihlung eine raschere war. Die bier whaltenen Diamanteu waren 

Ueber den s c h w a r z e n  D i a m a n t e n ,  von H. M o i s s a n  (Compt. 
rend. 123, 210-211). Verf. hat festgestellt, dass der farbende Be- 
standtbeil des schwarzen Diamanten Kohlenstoff ist, und zwar ist der 
Nachweis dadurch gefiihrt worden, dass der feinst pulverisirte schwarze 
Diiimant in einem Rohr im Sniierstoffstrom auf eine Temperatur er- 
hitzt wurde, die iinterhalh der Verbrennungstemperatur des Diamanten 
liegt (weniger als ‘LOOp)). Das Pul re r  brannte dabei weiss unter Bil- 

--- - _.- I 

eehr durchsichtig. T iube r .  

dung von Koblendioxyd. Tiuber. 

Studien iiber den St ickstoff  und das A r g o n  der schlagenden 
Wetter, von T h .  S c h l o e s i n g  j u n .  (Compt. rend. 123, 233-236). 
Verf. theilte kiirzlich (diese Berichte 29, Ref. 223)  mit, dass dem in den 
schlagenden Wettern entbalteoen StickutofT Argou beigemengt ist. und 
zwar ungefabr in demselben Verhaltniss wie den] Stickstoff der Liift. 
Er glaubte daraus schliessen zu sollen, dass der Sticksto5gehalt der 
schlagenden Wetter aus der Luft herriihre. Diese Annahme ist nun 
naher gepriift worden. E s  wurden Grubengase untersucht, welche 
unter Druck gestanden hatten, die rnithin mit der Luft keine Com- 
munication gehabt haben konnten. Aber auch diese wiesen, wider 
Erwarten,  ungefahr denselben Argongebalt in Beziehung auf Stick- 
stoff auf wie die friiher untersuchten Proben. Man rnusste desbalb 
an die Miiglichkeit denken, dass der argonhaltige Stickstoff der echla- 
genden Wetter von der in der Steinkohle eingeschlossenen Luft her- 
riihre. Die Priifung verschiedener Steinkohlen i n  dieser Richtung 
ergab indessen nur so geringe Mengen eines rnit Argon vergleich- 

[541 Berichte d. D. cbem. Qesellacnaft, Jahrg. X X I X .  
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baren Gases, dass an diese Qiielle das Argongehaltes schlagender 
Wetter nicht zu denken ist. Die Untersiichung wird fortgesetzt. 

TLuber. 

Der Stickstoff und das Argon in den schlagenden Wettern 
und in dem Uas von R o c h e b e l l e ,  von T h .  S c h l o e s i n g  j u n .  
(Compt. rend. 123, 302-305). Die weitere Untersuchung iiber den 
Ursprung des Argnns in Grnbengasen hat noch immer zu keinem 
positiven Ergebnies gefiihrt. Es ist nur constatirt worden, dass nicht 
allein i n  deli schlagenden Wettern stets Argon vorkommt, sondern 
dass sich dieses auch in dcm in den Minen von R o c h e b e l l e  niit 
grosser Gewalt ausstriinicnden G a w ,  das haupts~chlicti aus Kohlen- 
siiure besteht, findet. Wabrend der Stickstoffgehalt der verscliiedenen 
Grubengase zwischen weiten Grenzen schwankt , ist das Verhiiltniss 
von Argon zum Stickstoff ziemlicti constant und annahernd dasselbe 
wie in der Liift. Verf. kornnit deshalb wieder auf  seine zuerst aus- 
gesprocheue Ansicht zuriick, dass der argonhalrige Stickstoff der 
Grubengase aus der Luft stamme. Die Lnft brauctit nicht durch 
directe Communication in das Gas  hiueingekoniinen z u  sein, sondern 
kann ibni auch durch das Wasser niitgatheilt worden sein. 

Tiiuber. 

Ueber verschiedeue Bildungsweisen der blauen Nitrodi- 
sulfosiiure und ihrer Salze, von P. S a b a t i e r  (Conapt. rend. 123, 
255-258). Die blaue Nitrodisiilfnsiure kann man, wie Verf. kiirz- 
lich mittheilte, in der Weise darstellen, dess man Natriumnitrit in 
conc. Schwefelsaiiri: lost iind die Liistiug mit Kiipf'er oder eiuer 
KuDferoxydul\.erbiiidiing rcdncirt. Die Reduction l iest  sich auch durch 
eine Reihe anderer Substarizen bewirken; uicht nur durch Eiseu und 
Eisenoxydulsalze, wie bereits angcgebeii nTul.de, soodern auch z. B. 
durch Quecksilber, Silber, Ziuii, Aluminium, langsam ferner durch 
Cadmium, Antimori iiid Blri. Auch Alkohol, Atither uud Glycerin 
erzeugen die blaue Nitrodisulfosiure. Schweflige Siiure fiihrt die 
Reduction nur in Gegerrwart eioer bestimmteu Merige Wasser herbei, 
die Reactiou wird durch die Gleichurig wiedergegeben: 

Die Salze der Nitrodisulfosanre lassen sich aucb in der Weise her- 
stellen, dass man Stickoxyd durch die Liisuiig eines Metallsolfats in 

Beitrage zur Charakteristik der Wolframverbindungen, von 
E. D e f a c q z  (Compt.  rend. 123, 308-310). Verf. hat eine Reihe 
ron  Farbenreactionen aufgesucht, welche die Wolfr;~rnsaore mit orga- 
nischen Verbindungen giebt. Er empfiehlt als empfindlichste Reac- 
tioneu die Rothfiirbung, welche durch Phenol, und die Violetfarbung, 
wclcbe durch Hydrochinon hervorgerufen wird. Diese Reactionen 
solleii 400 - 500 Ma1 6 0  euipfindlich sein als die Blaufarbnng, welche 

2 (K02.SOjH) + 3502 + 2H20 = 2NO(S03H)z + HzSO4. 

conc. Schwefelsaure hindurctileitet. Tluber .  
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i n  alkalischen Losungen der Wolframsaure durch Zirik und einige 

Bildung von Chlor beim Erhitzen eines Gemisches von 
Kaliumchlorat und Mangansuperoxyd [ Z w e i t e  M i t t h e i l  unp], 
voii H. 51. L v o d  (Journ. Chem. SOC. 69, 1015-1021). Verf. halt 
uuf Grund neuer, in der Origiiiela~ihandluog genau bescbriebcner 
V w ~ n c h r .  gegenijber 0. B r u r i c k  (diese Berichte 29, Ref. 124) seine 
frbhrr aufgcstt Ilte Hehauptung anfrecht , dass sic11 beim Erhitxen 
cines Gemenges ron Kaliumchlorat und Mangansuperoxyd kleine 

Doppelsulflde von Gold und anderen Metallen, oder die 
Einwirkung von Schwefel auf Gold, das rnit anderen Metallen 
legirt ist, b e i  Rothgluth, ron J. S. M a c l a u r i n  (Journ. Chena. Soc. 
69, 1269- 1276). Gold, das mit Silber, Blei, Kupfer oder Eisen 
legirt ist, wird bei der Einwirkung von Schwefeldiimpfen auf die ge- 
schmolzene Legirung leicht in ein Sulfid verwandelt. Die Zusamnwn- 
setzung des hierbei entstehenden Goldsulfids entspricht der Formel 
Aua S. Nur bei der Eisen-Goldlegirung konnte dies nicht rnit Sicher- 

Ueber dam Atomgewicht des Wolframs, von R. S c h n  e i d  e r  
(Journ. prakt. Chem. 53, 288-303). Das Atomgewicht des Wolframs 
wurde im Jahre 1860 (Journ. prakt. Chem. 50, 152) vom Verf. zu 
184.12 ermittelt. Diese Zahl wurde spater von M a r c h a n d  (Lieb. 
Ann. 7 7 ,  261) und D u m a s  (Lieb. Ann. 105, 85 und 113, 23) be- 
statigt. I n  neuerer Zeit haben sich rnit dem fraglichen Gegenstand 
M. E. P e n n i n g t o n ,  E. F. S m i t h  und E. D. D e s i  (diese Be- 
richte 28, Ref. 224) beschaftigt und fiir das Wolfram das Atom- 
gewicht 184.9 und 184.7 ermittelt, welche Erhiihung gegeniiber 
der Zahl ron S c h n e i d e r ,  M a r c h a n d  und D u m a s  sie auf die 
rollige Entfernung des Molybdans aus dem von ihnen benutzten 
Wolfrainmetall zuriickfuhren. Verf. hat IIUII  ron Neuem zur Nach- 
priifung seinrr Resultate die Atomgewichtsbestimmuug mit Material 
ausgcfiihrt, welches er von seiuen fi uberen Vrrvuchen zuriickbehalten, 
und dabei coustatircn konuen, dass die zu sciiieu f i  uheren Versiicheii 
benutzte Wolframsiiure k e i  n e  M o 1 y bd i in  s5.u r P erithalten bat, wie 
sich bei Behnndlung der aus dem Wolfram dargestellten Wolframsiure 
rnit trockenem Salzsauregas bei 150--'LOOO nach dem Vcrfahren von 
D e b r a y  und P k c h a r d  (Lieb. Ann. 108, 255 u n d  Conapt. rend. 114, 
175) zeigte, und dass seine friiher angrgelrene Zahl 184 richtig ist, 
insofern fiir das Wolfram das Atomgewicbt 184.01 gefunden wurde. 
Die Griinde dafiir, dass P., S. und D. eine etwas zu hohe Atomge- 
wichtszahl gefunden haben, glaubt Verf. in der Thatsache suchen zu 
miissen, dass dieselben rnit ungewiihnlich kleinen Substanzmengen 

Tropfen Salz- oder Schwefstiure erzeugt wird. Tauher. 

Mengen Chlor entwickeln. T i u b e r  

heit festgestellt werden. Titiher 

1541 
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(eowohl bei den Oxydations- als auch den Reductionsversuchen) ge- 
arbeitet und diese Substanzmengen nur innerhalb ungewohnlich enger 
Grenzen variirten. Schon sehr kleine Verluste mussten unter solchen 
Umstanden eine bemerkbare Hinaufrlickung des Atomgewichtee herbei- 

Ueber Yagnesiumnitrid, von A. S m i t s (Rec. Trav. Chim. Pays- 
Bas 16, 135-137). In  der Ab- 
handlung wird das Verhalten des Magnesiumnitrids Mgs Nz gegen 
einige wasserfreie Chlorverbindungen beschrieben. N i c k e l c  hlori ir  
reagirt beim Erhitzen mit Magnesiumnitrid unter Bildang eioes 
schwarzen, in Schwefelsaure, Salzsaure, Salpetersaure und Essigsaure 
mit griiner Farbe loslichen Productes. Fallt man in diesen Losungen 
das Nickel mittels kaustischen Alkalis, so zeigt das Filtrat Ammoniak- 
reaction, ein Zeichen, dass sich ein Nickelnitrid gebildet hat, vielleicht 
nach der Gleichung: 3 h'i Cla + MgsNz = 3 Mg Clz + Ni3 Nz. Aehnlich 
reagireu F e  Cla, F e  CIS, CO ( 3 2 ,  indess enthalten die schwarzen Re- 
actionsproducte - wahrscheinlich in Folge Zersetzung der urspriing- 
lich entstandenen Nitride - keinen Stickstoff. C r  Cla dagegen giebt 
ein stickstoff haltiges Product, das bei gewobolicher Temperatur nicht 
von Sauren gelost wird. Der Vorgang vallziebt sich wahrscheinlich 
nach der Gleichung: 2 C r C h  + Mg3N2 = 3MgClz + 2 C r N .  HgCla 
liefert ein grunes, durch saure  zersetzbarcs Nitrid, A g N 0 3  ein gelbes, 
welches mit Wasser Silberoxyd uod Ammoniak giebt; PtCl, bildet 
unter deuselben Bedingungen als scbwnrzes Product metallivches 
Platin. Cu 0, wie auch wasserfreies Kupfersulfat geben ein stick- 
stoff haltiges Product uoter gleichzeitiger Bilduug von metall. Kupfer. 
P b 0 2 ,  F e O  und Fez03 wirken unter heftiger Reaction auf das Mag- 

Freies Hgdrezin. I., von C. A. L o b r y  d e  B r u y n  (Hec. Trav. 
Chim. Pays-Bas 15, 174-184). Vergl. dieee Barichte 28, 3085. Die 
Darstellunp des freien Hydrazins lasst sich sowohl durch Zarsetzuog 
des Hydrazinchlorbydrateu mittels Natriummetbylat in  metbylalko- 
holischer Losung, als auch durch Entwasserung von Hydrazinhydrat 
mittels Baryumoxyd ausfiihren. Verf. giebt der letzteren Methode, 
nachdem er sich uberzeugt, dass zur Darstellung des Hydrazinhydrates 
Glasgefasse verwendet werdrn kiinnen, den Vorzug. Da die Ent- 
wisserung des Hydrates unter E r w  Rrmung sich vollzieht, wird das- 
selbe in Portionen von 5 ccm unter Kiihluog des Gefasses zu iiber- 
schiissigem Baryumoxyd hinzugefugt. In  einem 600 ccm-Kolben wurden 
auf diese Weise 170 g Hydrat durcb 510 g Baryumoxyd entwassert. 
Urn Kautschuk- oder Korkstopfen mijglichst zu vermeiden, bedient man 
sich zweckmassig eines Kolbens mit sehr langem Hals, welcher recht- 
winklig gebogen ist und ale Ableitungsrobr hei der  Destillation dient. 
Letztere wird im Glycerinbade unter vermindertem Druck ausgefiihrt. 

fiibren. Lenre. 

Vergl. diese Berichte 27, Ref. 12. 

nesiumnitrid ein. Leoze. 
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Zur Entfernung der letzten Reste Wassers aus der Base wiederholt 
man die Destillation mit Baryumoxyd (50 g B a O  und 100 g Base). 
Die reine Base wird in Glasrohren aufgesaugt, welche vorher mit 
Wasserstoffgas gefullt und darauf eracuirt wurden. - Dae H y d r a z i n  
echmilzt bei 1.40 und siedet (im Wasserstoffstrom) bei 560 (71 mm), 
resp. 133.50 (761.5 mm) resp. 134.6" (1490 mm); ee hat dls = 1.014 
und die erwarteten Refractionsindicee (von E y k m a n  und B r i i h l  be- 
stimmt). Beziiglich der thermochemischen Daten wird auf eine spatere 
Mittheilung verwiesen. Die Base ist in jedem Verhaltniss liislich in 
Methyl-, Aethyl-, Propyl-, Isobutyl- iind Amylalkohol, wenig oder 
garnicht loirlich in den iiblichen organischen Losuogsmitteln. 100 T h .  
Hydrazin losen bei 12.5-13" 12.2 T h .  NaCI, 8.15 Th.  KCI, 56.4 Th.  
K B r ,  135.7 Th. K J ,  22.6 T h .  NaN03, 21.7 T h .  K N 0 3  und 81.1 Th. 
B a ( N 0 3 ) ~ .  Mit NaCl scheint die Base eine chernische Verbindung 
einzugehen, Animaniaksalze werden durch dieselbe unter Entwicklung 
von Arnmoniak zersetzt. Sie kaon auf 300-3500 erhitzt werden, 
ohne sich merklich zu zersetzen. Fiir die kritische Temperatur 
konnten vom Verf. infolge theilweiser Zersetznng des Hydrazins bei 
Siedetemperatur des Schwefels keine genauen Daten erhalten werden, 
weshalb die Versuche in dem Apparat von O s t w a l d - A l t s c h u l  
wiederholt werden sollen; der kritische Druck wurde von B e r t r a m  
iind B o l t w o o d  zu 145 Atm. ermittelt. Um die Zersetzungsge- 
schwindigkeit zu beetimmen, wurde die Base bei der Siedetemperatur 
des Quecksilbers iind Schwefels verschieden h u g e  erhitzt. - Das 
Hydrazin besitzt stark reducirende Eigenschafteo, entziindet sich frei- 
willig in einer Chloratmosphare und entwickelt mit Brom und J o d  
unter heftiger Reaction B r H  resp. J H  und N. A n  trockner, kohlen- 
saurefreier Luft oxydirt es sich langsam, indem ee sich allmahlich 
verflichtigt. Gepulverter Scbwefel greift das Hydrazin beftig a n  unter 
Bildung von Has ,  NH3 und N. Phosphor wirkt in gleicher Weiee 
auf die Base in wassriger Liisung ein; bei Abschluse der Luft scheiden 
sich allmahlich dunkelbraune Flocken a b ,  wrlche wahrecheinlich den 
festen Phosphorwasserstoff (PsH, Pc H29) darstellen, bri Luftzutritt 
konnte die Bildung von unterphosphoriger Saure nachgewiesen werden. 
Natrium wirkt gleichfalls energisch auf die Baee ein; bei gemiissigter 
Reaction bilden sich Wasserstoff und Arnmoniak neben braunen Flocken 
einee noch nicht naber charakterisirten Korpers. Am Scbluss der Ab- 
handlung macht Verf. noch besoirders auf die Erscheinung aufmerkeam, 
dabs die Siedepunkte und spec. Gewichte des Hydrazins und seine8 
Hydrotrs so wenig von einander abweichen; erstere liegen bei 113O 
iind 119 -- 1200, letztere betragen 1.014 (d++) und 1.0305 (d;;). Die 

Ueber die Einwirkung von Jodalkylen suf Hydroxylamh, 
(Berichtigung), von C. A.  L o b r y  d e  B r u y n  (Rec. Trao. Chim. Pays- 

Untersuchungen werden fortgesetzt. Lenre. 
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Bas 16, 185- 186). Verf. erklart seiue alterrn Angaben bezuplich 
der Einwirkung von Methyl- und Aethyljodid anf freies Hydroxylar~iin 
(diese Bsrichte 27, Ref. 496) fur irrig und bestiitigt die Richtigkeit der 
Resultate Ton D u n s t a n  (diese Berichte 29, Ref. 610) ,  welcher bei 
Einwirkuug von Methyljodid auf IJydroxylamin neben j o d w a s s e r -  
s t o  Ffsi turen S a l  Zen desselben eiii T r i m  e thy1 derivat erbalten hat. 

Lenze. 

Organische Chemie. 

Derivete d e r  Carnpheraaure [I. T h e i l ] ,  roil F. S. K i p p i i i g  
(Journ. Chem. SOC. 69,  913 - 971). Der u, n - Dibromcamptier wird 
durch Salpetersaure in der WBrme in rL, n-Dibrom-a-nitrocamphrr nnd 
n-Bromcampbersaure umgewandelt. Ueber den Dibromnitrocampher ist 
jungst (diese Berickte 28, Ref. 512 f.) ausf6hrlich berichtet worden, 
wahrend die vorliegende Abhandlung zunachst nahere Angaben iiber 
die n - Bromcarnphersaure, CloH15 Br O4 enthalt. Den theoretischen 
Betracbtungen wird die B r e d  t’sche Canrphersiureformel zu Grunde 
gelegt. Die n- Bromcarnphereaure ist rechtsdrehend und wird durch 
Zinkstaub und Essigsaore in gewohnliche d-Carnphersaure iihergefiibrt. 
Beim Kocben der wassrigen Losung ihres Natriumsalzes wird Natriam- 
bromid und das Natriarnsalz einer neuen Saure CloH14Od gebildet. 
Diese Saure (Scbmp. ca. lfi5O) ist somit isomer mit der w-Camphan- 
aaure (der aus W r e  d e U’Y Bronicamphersaureanhydrid erhaltenen); 
sie ist eine gesattigte Verbindung und enthalt eineii Lactonring und 
eine Carboxylgruppe. Sie wird als t r a n s - n - C a i n p h a n s ~ i i r e  be- 
zeichuet und ihr die Conetitutionsformel 

zngethailt. Durch Kochen mit wassrigen Alkalien wird der Lacton- 
ring gesprengt und t rans-  n- Hy d r o x y c  a m p  h e r s ii u r e gebildet. 
Diese letztere besitzt die Formel CI0Hl6O5, schmilzt bei 130 - 1310 
und ist gleichfalls rechtsdrehend. Bei der Destillation unter gewiihn- 
lichem Druck entsteht der I-lauptsache nach eine neue Lactonsiiure, 
C1&404, die mit der trans-n-Camphansaure sterooisomer ist und als 
c i s - n - C a m p  b a n s a u r e  bezeichnet wird. Der  Lactonring ist in 
dieser Saure vie1 bestgndiger als in der isomeren uud wird erst 


