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0.1356 R Sbst.: 0.3445 g COa, 0.0536 g HSO. - 0.1886 g Sbst.: 0.2444 R 
BaSO,. 

CgHsSOa. Ber. C 60.64, H 3.40, S 17.99. 
Gef. )D 6030, 3.81, D 17.79. 

Der  Aldehyd ist sehr schwer in kaltem Wasser, ziemlich leicht 
lijdich in heiBem, leicht in den gebrauchlichen Losungsmitteln. Fliich- 
tig niit Wasserdlimpfen, riecht iihnlich dem isomeren 3- Oxythionaph- 
then-2-aldehyd. Es reduziert Silberlosung und wird in verdunnter 
alkoholischer Liisung durch Eisenchlorid dunkelblau , gefarbt. Beim 
Kochen mit Hydrazin entstehen feine gelbe Nadeln eines fast unlos- 
lichen A l d a z i n s ,  Schmp. 203O; rnit A n t h r a n i l s i i u r e  erhiilt nian eine 
feinkrystallinische, gelbe Fallung eines schwer liislichen .i\zomethins, 
Schmp. 249O. 

Beim Kochen mit verdiinnten Mineralsliuren verandert sich der  
Oxythionaphthenaldehyd, ebenso wie der analoge Oxindolaldehyd, all- 
niahlich unter Bildung gelbroter Zersetzungsprodakte, die nicht niiher 
iintersucht w urden. 

4ll. H. R. K r u y t :  Dle Umwandlungen der cis-Zimtslluren. 

(Eingegangcn am 17. Oktober 1911.) 

Vor kurzem ver6ffentlichte Hr. H a n s  S t o b b e ' )  eine d n z s b l  
interessanter Versuche uber diesen Gegenstand. BDiese Tatsachen 
sind so iiberraschend und so ungewohnlich, daI3 es schwer fllllt, eine 
neutung zu finden. Man kann hier vorlaufig nur Vermutungeu 
PuI3ern.u So lauten seine Worte im dritten Abschnitt seiner Abhand- 
lung. Es scheint mir indes, daI3 die von T a m m a n n  entwickelte 
Theorie, in  der  er  den Mechanismus der  spontanen Krystallisation io 
zwei Teilprozesse zerlegt, in einen der Kernbildung, einen zweiteu 
des Krystallisationswachstums, imstande ist, S t o  bbes Resultate im 
Zusammenbang mit anderen Erfahrungstatsachen dem Verstandnis 
naher zu riicken. Dazu wird nur  erfordert, daB man T a m r n a n n s  
l'hcorie dahin ausdehnt, daB sie nicht nur fur das  Gleichgewicht fest- 
flussig, sondern ebenfalls auf das Gleichgewicht fest-fest anwendbar 
wird. 

I) B. 44, 2739 [1911]. 
9) Ph. Ch. 28, 442 [I8981 und Kryatallisieren und Schmelzen, S. 148 ff., 

Leipzig 1903. 
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Nach T a m  m a n n  findet in  einer unterkuhlten Schmelze fortwiihrend 
die Bildung auRerst kleiner Krystallisationskeime statt. Diese Kern- 
bildung nimmt mit fallender Teniperatur bis zu einem gewissen Maxi- 
malwert zu,  urn dann wieder abzunehmen. Der Zusammenhang 
zwischen' der  Krystallisationsgeschwindigkeit und der Unterkiihlung 
ist derart, daR die Krystallisationsgeschwindigkeit bei fallender Tem- 
peratur zunachst steigt, durch ein Maximum geht und sodann (wie 
alle Reaktionsgeschwindigkeiten) bei Abnahme der  Temperatur gleich- 
falls abnimmt. Das Maximum ist hiiufig sehr flacb, wiihrend d e r  
aufsteigende bezw. der absteigende Ast der Kurve steil verlnufen ; 
hLufig aber tritt auch ein mehr gleichmaIJiger Verlauf auE I). 

Nun liegt das  Maximum der Krystallisationsgeschwindiglieit ge- 
wobnlich bei einer vie1 hoheren Temperatur als das  der  Kernbildung, 
wie unsere Fig. 1 es schematisch nngibt. Unterkuhlt man soniit eine 
Fliissigkeit nur wenige 
Grade, so findet prak- 
tiech keine Kernbildung 
statt; unterkiihlt man 

Kernbildiing z u ,  aber 

gen Krystallisationsge- 
schwindigkeit entzieht 
sich die Krystallisation der  Beobachtung. Erwiirmt m a n  indes das i n  
dieser Weiee unterkuhlte Praparat, so werden die Kerne infolge der  
mit der  Temperatur ansteigenden Krystallisationsgeschwindigkeit ala- 
bald wachsen, und die Krystallisation laBt sich nunrnehr beobachten. 
Die eigentlicbe Krystallisation findet somit nicht statt bei der t i e f s t e n  
U n t e r  k u h 1 u n g s t e i n  p e r a t  u r ,  sondern bei einer hoher liegenden; 
sie ist indes eine Folge der  s t i r k e r e n  K e r n b i l d u n g  be i  d e r  b e -  
t ref f e n d e  n t ie f  e r  e n  Temperatur. 

Es ist nun gsnz in Ubereinstimmung iiiit den Prinzipien, nacb 
denen T a  m m a n n  diese Theorie fur die Uniwandlung fliissig-fest ent- 
wickelte (nach G i b b s  Vorgang), wenn man die namlichen Anschau- 
ungen auf die Umwandlung zweier €ester Phasen in einander an- 
wendet , welche enantiotrope Phasenisomere (polymorpbe Pornien) 
sind. Dann spielt der  Umwandliingspunkt die Rolle des Schmelz- 

starker, so nimmt die %, 

infolge der  sehr gerin- Tcmparoturen S c h  -P 

Fig. 1. 

') Vergl. Tainmann,  Gedcnkboek v a n  B e m m e l e n ,  S. 297, Helder- 

*) Vergl. K r u y t ,  B. 48, 540 [1910]. 
Holland 1910. 
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punktes der  soeben genannten Theorie, die Umwandlungsgeschwindig- 
keit entspricht dann der Krystallisstionsgeschwindigkeit. Die Kern-  
bildung wollen wir hier dann mit dem Namen sUmwandlungs-Kern- 
bi1duog.r bezeichnen. 

Hsndelt es sich urn monotrope Phaeenisomere, so ist einer 
eutsprechenden Anderung der  Sacblage Rechnung zu tragen. Es 
fehlt dann der  Umwandlungspunkt, wo Umwandlungsgeschwindigkeit 
sowie Umwandlungs-Kernbildung gleich null werden. Nach 0 s t -  
walds’)  sowie S c h a u m s l )  Darstellung ist der  Umwandlungspunkt 
oberhalb Ldes Schmelzpunktes geriickt. Dem Gauge der Umwand- 
lungsgeschwindigkeits-Kurve sowie dem der  U,iwnndlungs-Kernbil- 
dungs-Kurve entspricht somit allein die linke Halfte unserer 
Fig. 1. Im allgemeinen wird das Maximum iu der Umwandlungs- 
geschwindigkeits-Kurve nicht mehr zum Ausdruck kommeu3), 
und nur dem absteigenden Aste wird eine reelle Bedeutung beizii- 
legen sein. 

Die Umwandluogsgesch windigkeit fangt dann also beim Scbmelz- 
punkt der labilen Modifikation mit einem grol3en Werte an, und ver- 
liiuft bei fallender Temperatur nach stets abnehmenden Werten. 

I n  der  Rurve  der  Umwandlungs-Kernbildung wird im allgemeineu 
das  Maximum (das ja weit unter dem Schmelzpunkt bezw. dem Um- 
wandlungspunkt liegt) noch auftreten. Die Umwandlungskurve wird 
somit beim Schmelzpunkt der betreffenden Modifikation mit einem 
kleinen Wert (der aber n i c h t  null ist) auftreten und bei fallenden 
Temperaturen wieder ansteigen. 

Liegen mehrere labile Modifikationen vor, wie bei der  cis-Zimt- 
saure, so wird man fur jede Umwandlung ein spezielles System von 
Uniwandluugsgeschwindigkeit und Umwandlungs-Kernbildungs-Kurven 
finden, denn die Kernzahl der 680-Saure wird selbstverstandlich in 
einem Krystall der  580-Saure nicht dieselbe sein, wie in  einem solchen 
der 420-SLure, gerade so wenig, wie die UmwandlunKsgeschwindigkeit 
in diesen zwei verschiedenen Krystallniedien die namliche sein wird, 
wenn such beide Male das Endprodukt 68O-Siiure ist. 

Die hier gegebenen AusEiihrungen befinden sich nun i n  volliger 
Ubereinstimmung mit S t o  b b e s  Beobacbtungen. Wenden wir uns zii- 
n h h s t  seinen l i m w a n d l u n g s v e r s u c h e o  ZU, so wollen wir in erster 
L i n k  versuchen, aus S t o  b b e s  Daten den Verlauf der verschiedenen 

._ 

1) Ph. Ch. $8, 289 [1897]. 
a) Bekanntlich tritt nur bei der p-Dibrom-propionsiuro (Lehmann,  

3 A. 300, 215 [1898]. 

Molekularplipsik I, S. 99) noch ein solches Maximum auf. 
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Kurven abzuleiten. Scharl definierte Zahleo.werte liegen nicht Yor, 
und uasere Piguren kiinnen soniit n u r  schemalisch den Sachverhalt 
augebeu. S. 2742 bezw. 
2713 (Versuche mit hipfen,  
i n  denen somit die Um- 

wandl ungs - Kern bildung 
keine Rolle spielt) liefern 
tins Anbaltspunkte fur die 5mpvaturcn ~ 0 0 3 0 ~  4p 90 .@ 
Uni wandlun gs gesch w i od ig- 
keit, wie Fig. 2 es angibt. 
Ich zitiere hier die betreffenden Satze, die zur Konstruktion der Figur 
f u  hrten : 

Punkt a: *Die Trubung . . . ist bei Zimmertemperatur (ca. noo) 
in etwa 5 Minuten vollendeta (S. 2742 oben). 

Punkt  0 :  BArbeitet man bei 300, so erfolgt die Umwaodlung 
schnellera (5. 2712, 7. Z. v. 0.). 

Relative Lage von a und c :  .in gleicher Weiseu (S. 2742, 1 1 .  Z. 
v. 0. 

Relative Lage von c und d ,  Punkt  e: Bei dar Begegnung der  
58O-SHure und 680-Siiure schienen beide zuerat indifferent gegen ein- 
ander zu seiu. Erst als urn wenige Grade (bis weit unterhalb 58O) 
erwiirmt wurdel), wuchs die 680-Saure in die 58O-Saure hineint 
(S. 2743, 13. Z. v. 0.). 

Die Seiten 2744 bezw. 2745 liefern uns Material, urn einen Blick 
auf die Kurve der Umwandlungs-Kernbildung zu erhalten, d a  es sich 
hier uni Versuche ohne Impfen haodelt. 

p;, 
.58-68 d 

Pig. 2. 

Vergl. auch die mikroskopischen Versuche S. 2743). 

T s 
5 

-780 -80 37 60 

Fig. 3. 

Fig. 3 wurde aus folgenden Mitteilungen S t o b b e s  sbgeleitet: 
Bei 370: oDer Inhalt allor R6hrchen zeigte den arspriinglichen Scbmelz- 

punktu (S. 3744, 17. Z. v.  o) ,  I h n e  waren also praktisch niclit gelildet. 

1) In Fig. 4 hate icli diesc 'Teinperatur (Punkt e) = 300 gesctzt. 
. 

Kr. 
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Punkt a: sR6hrchen . . . . sogar nur 5 Minuten lang im Ather-Kobleo- 
sgure-Gemisch gekiiblt . . . . . Umwandluog in die 68O-SBure((. (s. 2744, 
19. z. v. 11.) 

Punkt b :  Vergl. die Tabelle S. 2744. Es ist also eine Unterkfihluiig yon 
mehr als 2 Stunden nbtig, uin die Umwandluog zu ermtiglichen. 

Punkt c: ~420-SBure war fast momentan in 6S0-Siure verwande1t.u 

Punkt d :  s580-SHure in AlloSiure verwandelt((. (S. 2744, 2.  z. v. u.; 

Man beachte, dal3 S t o b b e  auf S. 2745, 8. Z. v. 0. ssgt: sda8 die ur- 
apriinglich glanzenden Krystalle nach der Kiihluog milchig getribt erscheinen.(c 

N a c h  dem Abkiihlen (untl somit nicht bei der tiefsten l e m p e -  
ratur der  Unterkiihlung), d. i. als wiederum die Temperatur d e s  
Zirnmers erreichf war und die bei tieler Temperatur gebildeteu 
Kerne in ein Temperaturgebiet grBI3erer Uiiiwandlungsgeschwindidreit 
gelangt waren. Aus der FuBnote auf S. 2745 ergibt sich, cia13 
S t o  b b e  die Wichtigkeit dieses Unterschiedes intuitiv bereits selbst 
getiihlt hat. 

Gegen Fig. 3 konnte man das Bedenken liaben, daB vielleiclit 
zwischen a und c das Maximum der  42 --t 68-Kurve liegt. Tatsiich- 
lich wird eine spezielle Untersuchung in dieser Richtung dariiber 
naheren AufachluB geben miissen. 

lch glaube, durch Obiges den Beweis erbracht zu haben, daB d i e  
S l o b  beschen Resultate nicht sungewiihnlich(( sind, daB sie sicli in) 
Gegenteil in  guter Ubereinstirnmung befinden niit den Theorien, die 
Iiir andere Stofle den Sachverhalt beschreibeu, und daB eine Kr- 
kli rung sui generis also nicht erforderlich wird. 

Wir wollen nunmehr die T a m m a n  nsche Theorie noch verwen- 
den, um eirien Einblick in S t o b b e s  ~ r s t a r r a n g s v e r s u c h e  EU ge- 
\v in ti en. 

Was die Krystallisationsgeschwindigkeit in unterkiihlten Schmelzcn 
nnbetrilft, so stehen uns  hier nur zwei Daten zur  Verfiigung: Fiir - ? l o  
(,E:iR-I\‘ochsalzjiemisch(O wird angegeben : 

aDieKrystalle der 5S”-Sanre wacliben 
~chriell clurch die ganzc Scbmelze . . . 
Die 42O- Saure . . . krystallisiert Iaiig- 

samers (S. 2750, 15. Z. v. 0.). Und filr 
-800: (es) ,)zeigte sich in keinem FalIt., 
auch nicht bei shmdenlangem Yo.- 

-800 -210 420 %’ weilen, irgendwelche Neigung ziir ICry- 
stallisation(( (S. 2750, 21. Z. v. u.). 

D a  es nicht wahrscheinlich ist, daB die Kurve der Krystallisa- 
tionsgeschwindigkeit zwischen dem Scbmelzpunkte und -25 ilir 
Maximum nicht erreicht hiitte, und wir tins bei dieser l‘emperntur 

(S. 2744, 3. 2. v. u.) 

[G fi: 
Fig. 4. 
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somit bereits 
d i e  Fig. 4 als 

I n  Fig. 5 

auf dem absteigenden Aste belinden, so erscheint uns  
wahrscheinlichste Kombination. 
habe ich die Daten , 

uber die Kernzahl in unterkuhlten 
Schmelzen gezeichnet. Es folgen 8 
bier die Argumente, die d a m  ge- 1 k fuhrt haben, die Kurven'in der  ge- 
zeichneten Reihentolge bei den ver- a 

ben. Bei O o  mu6 die Kernbildung 
.der 42O-Siiure die groIbte sein. 

folgt bei der Kiihlung bis auf 00 manch- 
mal pl6tzlich, manchmal erst nach Mi- 
nnten oder gar . . . erst nach Stunden und Tagena (S. 2749, nnten). ~ D a s  
Erstarrnngsprodukt war in jedem Falle die 42O-Siurea (S. 2750, 7. 2. v. 0.). 

Offsnbar ist die Kernzahl der  58O- bezw. 68O-Slure bei dieser 
Temperatur verachwindend klein. 

Bei - 21O: Daa Erstarrungsprodukt war meist die 42O-S&nre, enweilen aber 
auch die 58O-SiLure (S. 2750, 13. Z. v..o.). 

Die Kurve der  42O-SZlure liegt hier somit am hochsten, dann 
folgt die fur die 58O-Saure; die fiir die 68O-Siiure scheiot noch prak- 
tisch mit der  Achse zusammenzulallen. 

Bei -8OO: ~ D a a  Erstarrungsprodukt war immer die 58O-Siure. 42O-SBure 
plnd 680-Saure wurden niemals beobachteta (S. 2750, 12. Z. v. 11.). 

Die Kernbildung der  58O-Saure iibertrifft somit die der  anderen 
Kerne  ganz bedeutend. Vermutlich hat also die Kurve der 58"-Saure 
i h r  Maximum bei -8O0 oder in  der NShe dieser Temperatur. Der  
Yersuch, den S t o b b e  auf S. 2751 (obeo) beschreibt, findet seiue Er- 
kliirung selbstverstandlich darin, daB nach Fig. 3 die Krystalle der 
42O-Saure mit Keroen der 68O-Siiure impragniert sein konnen, jene 
sich also beim Erwirmen hierin umsetzen. (Nach Fig. 2 ist gerade 
d i e  Umwandlungsgeschwindigkeit 42 -+ 68 relativ grob.) Es wird 
somit ein Erstarren zu 68O-SHure die Eolge sein. 

Es lieBen sich noch weitere Kombinationen der  vorangehenden 
Schemata anfuhren, urn das Gesagte zu verdeutlichen. Zur Raum- 
ersparnis verzichte ich darauf. Ich glaube, da13 es nicht schwer halt, 
d ie  verschiedenen Versuche im AnschluB an die gegebenen Piguren 
z u  iiberblicken. Eine genaue experimentelh Kontrolle der gegebenen 
Schemata bleibt selbstverstandlich erwiinscht. 

In einer l) der beiden Abhandlnngen, die der hier er6rterten vorangehen, 
hat S t o b b e  sich aber den Unterschied zwiechen dsomerie ond Polymorphis- 

schiedenen Temperaturen anzuge- 5 
$ 
8 

~ D a a  Erstarren der Schmelzen er- -2P 00 
~~~ 

Fig. 5. 

I) B. 44, 2731 [1911]. 
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niusa trusgesprochen. Diese Betrachtungeu weichen mehr oder wcniger VOD 

den meinigen I) ab, denen B i i l m a n n q  vor kunem eine interessantc Betrach- 
tung widmetc. Ich hoffe, tlarauf bald a. a. 0. ausfiihrlicher zuriickzukommen, 
auch schon deshalb, weil diesem Problem m. E. eine groBe prinzipielle Be- 
deutuog zukommt, spaziell auch in Fragen fiber die Homochromisomerie 
( H n n t z s c h ) 3 .  Hier mbchte ich nur darauE hinweisen, daS ich vdlig mit 
S t o  b b c  darin kbereinstinime, daB es, so lange sich keine positive Andeutuiig 
fur eineu intramolekularen Uotcrschied nachweisen’laBt, als ganz willkkrlich 
zu betrachten ist, die befriedigende Erklirung aufzugeben, daB es bich n u r  
um eine Lagerung nach verschiedenen Punktsystemen handelt. AuBerdem 
aber vergesse man Folgendes nicht : 

Die Tatsache, dall dic stabilsk Form den h6chsten Schmelzpunkt aul- 
weist, i d  Iiir Phasenisomere viillig verstindlich *). DaB auch fiir Komponent- 
isomere (jay selbst fur dynamische Isomere) diese Itegel giiltig sein sollte, 
I&Ot sich nicht einsehen und ist aoh l  als ein Zufall zu betrachten. Da niin 

cliese Regel sich dennoch in  alien bestrittenen Fillen als goltig herausge- 
stellt hat, ist doch die durclisichtige Erklirung hbher zu stellen als die? 
selche dazu fiihren wiirde, die regelmtiBige Reihenfolge der Schmelzpunkte 
dem Zufalle zuzuschreiben. Auch bei den cis-Zimtsiuren scheint niir noch 
kein Grund vorhanden, uiii auf Komponontisomerie zii schlieBen. Das sehr 
selten vorkommende Auskrystallisieren der 68°-S5ure aus der auf - 210 unter- 
kiihlten Schmelze dieser Siurc scheiut mir doch ein sehr zweifelhaftes Kri- 
terium zu sein. Es lassen sich noch wohl mehr oder weniger wahrscheiuliche 
Griinde fiir das seltene Vorkommcn angeben. Solange denn auch kein zwin- 
genderes Argument gefunden ist, scheint mir Phasenisomerie cin mehr befric- 
digonder SchluB als die Contradictio in terminisj (die S t o b b e  in cophemi- 
stischer Weise mit dem Namen .Zwitterschluk belegt), zu welcher die hier 
rrtirterte Untersuchung fohrt. 

Dics ist urn so mehr der Pall, als alle aiideren l’atsachen in jeiier Ab- 
handlung, sowie in der nicht weniger wichtigen voran~ehenden~) sich bet 
dieser Erklirung vBllig anschlieBen. 

N a c h s c h r i f t  w i lh rend  d e r  K o r r c k t u r .  Hr. J u l i u s  M c y e r  h u t  
in seiner soeben verbffentlichten Abhandlung (B. 44, 2966 [1911]) die Uni- 
wandlungen der festen Formen m. E. unrichtig gedentet. Ein Boptimum der  
Umwnndlungsgeschwiudigkeit~ tritt im allgemeincn nicht auf bei der Uni- 
wandlong von monotropen Phnsenisomeren, k e i n e n f a l l s  2000 untcrhalb des 
Schmelzpunktes. Die Umwandlungsgeschwindigkeit nimmt somit ab bei 
Temperaturerniedrigung, die Kernzahl dagegen wichst unter den namlicheii 

1) loc. cit. 
a) B. 43, lG5l [I9101 und 44, 2001 [1911]. 
4) Vergl. z. B. B a k h u i s  - R o o z e b o o m ,  Die heterogenen Gleichge- 

B. 44, 827 [1911]. 

nichtc I, S. 160 (Braunschweig 1901). 
B. 44, 2735 [1911]. 
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Verhhltnissen, und dlese ist hier dann auch nusschlaggebend. - Ubrigeus 
kann man dieser Abhandlung entnehmen, d d  die Kurve der Krystallisations- 
geschwindigkeit der 680-SHure oberhalb der beiden anderen in meiner Fig. 4 
zu zeichnen ist, was auch der Erwartung entspricht. 

U t r e c h t ,  v a n  't Hoff-Laboratorium, 11. Oktober 1911. 

412. Heinrich Kirmreuther: 
Di~hloro-dieulfamino-platosalze, ein Beitzag eur Stereobomerie 
des Platins und Bur UmlagerungsfILhigkeit der Sulfsmins&ure. 
[Mitteilung a d. Anorg.-chem. Laboratorium d. Prof. H o f m a n n  a. d. Tech. 

Hochschule zu Charlottenburg.] 
(Eingegangen am 16. Oktober 191 1.) 

Seitdem die Sulfaminsaure nach dem Verfahren von R a  sch ig  I) 

durch Einleiten von Schwefeldioxyd in eine Hydroxylaminchlorhydrat- 
Liisung leicht in reinster Form zu erhalten ist, ist sie mehrfach Gegen- 
stand des Interesses und der Untersuchung geworden. Wie die Ver- 
suche von D i v e r s  und Hagas )  ergaben, ist die SulfaminsSiure cha- 
rakterisiert als Derivat des Ammoniaks durch Bildung koinplizierter 
Ammoniumverbindungen mit Quecksilber- und Silbersalzen. Auf der 
anderen Seite erweist sie sich nach Leitfahigkeitsversuchen von S a -  
kurai ' )  als starke Saure, weit starker als die schweflige Saure, und 
es geht hieraus hervor, daI3 die Amidogruppe keineswegs die Aciditat 
der Saure sbschwacht. Sie sereinigt also basische und stark saure 
Eigenschaften i n  sich, und die Miiglichkeit zu einer innerkomplexen 
Salzbildung, wenn solche iiberhaupt bei derartig einfach konstituierten 
Korpern auftritt, ist gegeben. So stellte such A. C a l l e g a r i ?  ihr 
Kupfer- und Nickelsalz her zum Vergleich mit den innerkomplexen 
Verbindungen dieser Metalle mit Aminosiiuren, fand jedoch hierbei, 
daI3 die normalen Reaktionen dee Kupfer- resp. Nickelions unverandert 
fortbestehen. 

R a s c h i  g hat schon versucbt, die Sulfaminsaure mit Platinchlorid- 
Chlorwasserstolfeaure in Reaktion zu bringen, erhielt aber aus der 
konzentrierten Losung der letzteren unveriindert jene zuriick. 

Ich lie13 S ul  f a mi n siiu r e auf K a l i  u m p l a t  i n  c h l  o ru r einwirken 
und erbielt hierbei z we i K a l i  u m s a1 z e vom Diohloro-disulfamino- 
Platin. Das leichter losliche gelbe a - S a l z  [ClSPt (NHs.SO&~K~+~H,O 

I) A. 841. 
') C. 100(3,II, 1118. 

s, C. 1897,T, 11. 3) C. 1897, I, 12. 




