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111. Ueber die krystallographiseheiz und chemisehen 
Erhaltnisse des Humits (Chondrodits) und Oliuins : 

con C.  R a m  m e l s  b erg .  

N i t  dcin &amen Humit hat Graf B o u r i i o n  iin J. 1617 
cin krystallisirtcs Mineral voin Vcsiiv bczeichnet, welches 
voii Pl i i l l i p s ,  spgter von G. l \ o s e ,  ron M a r i g n a c ,  
i t n c l  endlich init besondcrcr Aiisfuhrlichkeit von S ca  cch  i 
krystallographiscli iiiitersucht wurde. 

Der Name Chondrodit wurdc von d’ 0 h s so  ii eiiiein 
kiiriiigeii Mineral vou Yargas gegeben , dessen nordameri- 
kanischc Varietat ~ o i i  S e y b e r  t als JIacZzirit, von Clea-  
v e 1 a n d als Brticit bezcichoet wordeii ist. 

M o i i t i c e l l i  uiid C o v e l l i  vermutheteii die Identitst 
beider Substanzen; G. R o s e  bewies das T’orkommen des 
Fluors iin Huinit, und M a r i g i i a c  schlofs spiitcr aus eini- 
geii , weniigleich nicht vollstiindigen Versuchen , dafs der 
Huiiiit dieselbe Zusa~nineiisetzung liabe, wic sic sich fiir 
den Choiidrodit RUS lneiiieii Analysen crgeben liattc. 

S c a cc  h i , welcher durch lange fortgesetztc Sarnmluiig 
uiid Beobachtung voii I-Iuiiiitkrystallen zti einer geiiauereii 
Kciintnifs derselben gelangte, hat die Resultate derselben vor 
cinigcr Zeit vcriiffeiitlicht I ). Es ist niclit blofs dcr iiber- 
rascbeiid grofsc Rcichtliuin an Fliichen, welcher den Huiiiit 
auszeichnet, soitdern cs sind ganz besonders gewisse krystal- 
lographische Eigeiithiiinliclikciten, welche bisher uiibemerkt 
gcblicbeii sind, so \vie dcr Umstaiid, Jars der Olivin, a u  
deiii gleicbfalls neue Messuugen gemaclit wiirdeii, dieselbe 
Form wie dcr IIuiuit zeigt, d. h., dafs beide isomorph sind. 

Die Ausmittluag der chemisclien VerhZltnisse des Hu- 
iiiits gewaiiu hierdurch ein doppeltes Interessse , uiid ich 
crgriff dalier init Vergniigen die Gelegeiiheit dazu, als 
Hr. Scacc l i i  in Neapel durch Hrn. G. R o s e  lnir das Ma- 
terial zukoinincii liefs. Die gewoniienen Resultate veran- 

1 )  Divae Annnlm,  ErgSnzungsbd. 3, S .  161, 
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lafsten cine Wiedcrliolung m i n e r  fruheren Aiialyscii VOUI 

Chondrodit so \vie einige Versuche init Olivin, und bilden 
deii Inhalt des Nachfolgeuden, deiii icli iiiir erlaube, eiiiige 
krystallographisclie I3emerlrungeii ubcr diese Rliiicralieii vor- 
aiigeheii , uiid cine Untersuchung der Ursache ihrcr Iso- 
inorpliie folgen ZLI lassen. 

K r y s t n l l f o r m  v o m  H u m i t ,  C h o o d r o d i t  i ind O l i v i u .  

Die Ihystallc des Iiuinits gehorcii iiacli S ca cc hi  dcni 
zweigliedrigen ( rhombisclien) System an. Sie siiid Coiii- 
binationen zahlreichcr Rliombenoktaeder , Prisincii (zuge- 
hijriger Paare) und dcr drei Hcxai’df1:ichen. Nach S c a  cch  i’s 
.Beobaclitungeo muk inaii aber drei Gruppcn oder Tgpeii 
unterscheiden, indein die Rilehrzahl der Flachen des eineii 
‘Typus voii dencn der aiidercn verscliiedeii ist. Dieser 
Uiiistand, an uiid fur sicli schon intcrcssant, wird jedocli 
dadurch nocli vie1 wichtiger, dafs iiur die FlZchen cines 
riiid desselben Typus rationale uiid zugleicli sehr eiiifachc 
-Axenverhaltiiisse zeigen. Versuclit iiian aber, siiiiiintliche 
Fliichen auf cine gemeinsainc Grundforui zuriickzufuhreii, 
so merdeii jene Axeuverhiiltnisse ungleich weniger einfach. 

Wegen des Vergltiches der Humitforinen init deneii des 
Olivins wollen wir die B~zcicliiiiig der Axeii iind Flicheii 
bei jeneii, mie sic S c a c c h i  gegeben hat, in  die fur den 
Oliviii nach G. Rose’s  Vorgang eingefiihrte I )  umanderii. 
Daiiii ist Fl&che A = c : o o a : s a b ;  B = b : c r ; a : m c ;  C=u 
: Q: b : a: c. Die Flecheii o siiid alsdanii erste Yaare ( u : n b  
: v: c); e siiid zweite Paare (b  : n c  : w a) uiid i drittc Paarc 
( u  : 71 c : m b). Ferner iniisseii wir den von S ca c chi angc- 
iioiiiinen Wertli sciiics c odcr uiiscrcs 0=2 CL setzen. 

Uaiiii ist das AscnvcrIiBltiiifs dcr Gruiidfonn oder CL: 6: c 
fur den crstcn Typus = 0,16287 : 1 : 4,0764 

1) zweiteii 1) = O,.LGiilS : 1 : 2,9086 
1 1  11 drittcn JJ = 0,46260 : 1 : 5,2430. 

Wiilirciid also fiir tlicse drei (;ruiidforlneii tlas c’ er - 
I i i i l t i i ib  (6 : b dassclbe ist, variirt die Asc  c iu  dciii VW- 

1 )  S .  Jiese Anu. BJ. 4 ,  S .  l i3,  
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haltnifs 7 : 5 : 9. Will man dahcr eine gemeinsame Gruud- 
form aufstellen , so wird dereii Axenverhdltnifs : 

fur den ersten Typiis = 0,46287 : 1 : 0,58234 
JJ )J zmeiten JJ = 0,46315 : 1 : 0,58178 
JJ JJ dritteii J) = 0,462GO : 1 : 0,58256. 

Eine solclic Gruiidforin, deren Mittelwerth fur a : b : c 
= 0,46287 : 1 : 0,58223 giebt, ist aber zugleich die des 
Olivins, da sicb a m  den Untersuchungen von G. R o s e  
das Verhdltnils 0,46454 : 1 : 0,5868, ails den neueren voii 
S c a c c h i  0,46 13 : 1 : 0,5’i855 und (an einem andern Krystall) 
0,46759 : I : 0,58663 ergiebt. 

\Vie nahe die Beobaclitungseleinen.te dieser Grundfor- 
men iibereinstiminen, lehrt folgende Uebersicht. Es ist 
nduilicli die Neigung der Oktaederfldchen in den : 

beim Olivin 
G.  Rose Scacclii 

(d .  zweite 
I. 11. 111. An,osbe.) 

Seitenkanten 108’ 24’ 108O 18’ 108O 26’ 108O 38‘ 108O 2 0  
sctr;irfec.ren Endkanren 85 14 85 16 8 5  10 85 6 85 2 8  
stnrnpferen Endkanten 140 10 140  G 140 12 140  0 139 5 0  

beim Humit 

Es ist hiernach mohl keinein Zweifel unterworfen, dak 
Humit und Olivin isomorph sind. Dennoch uiiterscheideri 
sich beide durch die Ausbildung gewisser Zonen and Flg- 
chen. Beim Oliviii ist die Zone des ersten Paars oder die 
horizontale Zone stets durch Fldchen repriisentirt, j a  oft 
ist diese Zone die herrschende, die Krystalle sind in der 
Richtung der Are c verldngert. Durch Verkurzung nach a 
uiid Ausdehnung der Hexa‘idflache a : CJ: b : Q: c werden sic 
tafelartig. In der Vertikalzone des zweiten Paws keniit 
innn drci Fliichen, in der des dritten nur eine; der Rhoin- 
benoktaeder sind vier beobachtet worden. 

W i r  fiigcn hier eine Uebersicht der Olivinfornien uucl 
deren Bezeichnong iiach G. R o s e und S c a c ch i hinzu. 

Oktnder: R .  Sc. 
a :  b : c = e  1’ 

a : ; b : c = f  n 
a : + b : c = l  
n:2b: c = g  
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Hexai’dfliclien : R. Sr. 
a : a , b : m c = J f  C 
b : a , a : m c = T  B 
c : m a : m  b = P  A 

Dodekai’dflichen , und zwar 
Erste Paare: 

a :  b : m c  = n  o 3  
n : ; b : m c = s  o 2  
n : + b : a , c = r  o 

Zweitc Paare :  

b : c : m a = h  e 
; b : c : m a  = k  ez 
+ b : c : m a  = i  

Dritte Paare: 
a : c : m b  = d  i. 

Anders ist es beim Humit. Die Hexaidflkhe U :  mb: CI) c 
fehlt dein ersten Typus, der dnfiir ausschlielslich zwei rhoin- 
bisclie Prismen der Horizoiitalzo~ie ( erste Paare) aufzu- 
weisen hat. Am meisten ist die Vertikalzone des zweiten 
Paares (Flacheu e)  entwickelt, weniger die des dritten, 
die sich beiin zweiten Typus auf eine Flaclie (i) beschriinkt. 
Vor alleiii aber ist der Reichthuln an Rhombenoktaedern 
bemerkenswerth, der griifser ist, als bei allen anderen 
zweigliedrigea Substanzeii. Denn nicht allein, dafs, wie 
beiin Oliviii, drei Reihen erscheinen, init b ,  4 b und 7;b 
(letztere fehlen dein ersten Typus), so finden sich stuin- 
pfere und schzrfere in jeder Reihe, besonders in der des 
Hauptoktaiiders. Das letztere selhst ist aber beim ersteii 
TJ pus nicht beobachtct wordcn. 

Zur Vcrgleichung init dein Oliviii iniiclite es nicht uber- 
tlussig seyii, dic Hiitnitforineii nebst ihrer Bczeichnuog iincli 
S ca  c c 11 i, hezogeu auf eine uiid clieselbe Grundforin, ivelche 
die oben aiigeliihrten geringen Differeiizeii ill den drei Ty-  
peii zeigt, liier zusaininenzustelleii : 
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RliombenoktaFder : 

a : b :  $ c = r  111. 2 a : b :  + c = n  111. 
a : b : & c = r  I. 2 a : b :  ; c = n  11. 
a : b :  + c = r  11. 2 a : b :  ;c=n2111. 
a:b: ,9,c=r2111. 2 a : b :  $ c = n  I. 
a :  b :  ; c = r ?  I. 2a :  b: 3 c = n 3  III. 
a:b: ,9,c=r3111. 2 a : b :  5 c = n 2 1 1 .  
a : b :  c=r211.  2 a : b :  7 c = n 2 1 .  

a : b :  &0=r3I .  
a : b :  +c=r5.111. 3 a : b :  3 c = m  11. 
a :  b: $ c = r 3  11. m III. 
a :  b: ; c = r 4 1 .  3 a :  b: 15c=maI I .  
a : b :  i-c=r6111. 3 a : b : 2 7 c = m z I I I .  
a : b :  3 c = r T I I I .  
a : b :  : c= r s I .  
a :  b:  5 c = r 3  11. 
a : b :  9 c = r s I I I .  

c : w a : w  b = A  b : + c : w a = e  111. 
b : w a : w c = B  b : - i , c :oca=e  1. 
a : w a : w c = C  b : + c : m a = e  11. 

b:; c : o c a = e z I .  
b : $ c : oc a = e2 11. 
b : 4 c : Q: a = e3 I. 
b : 3 c:  oc a = e3 III. 
6 :  $ c :  oc a =  e4 I. 
b : 5 c : o c a = e 2  11. 
b : 7 c : m a = e S I .  
b : 9 c : 

r1 111. 

HexaidtlSchen : Zweite Paare : 

Ersle Paare: 

a : b : w c = o 2  I. 
3 a : b : w c =  o I. 

a = e4 III. 
Dritte Paare : 

a : & c : x  b = i  I. 
a :  + c : Q : b = i  III. 
a :  ; c :m b = i 2  111. 
a :  2 c : w  b = i 2 I .  

a :  $ c : m  b = i 3  111. 
a :  $ c : w h = i  11. 

a :  :b:cr:b=i31. 
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Die bereclincten Winkel stiinmcn init den voii Scacc l i  i 
selbst sowie von Ma r i g n  a c geinessenen so gut ubereio, 
dafs sich der eigenthiiinlichen Progression nach den Zahlen 
5 : 7 : 9 nichts entgegensetzen lafst. J a  selbst , wenn man, 
von der Isolnorphie mit dem Oliviil ganz absehend, irgend 
cines der anderen Oktaeder zur Grundform wiihlt, so wer- 
den die Zeicheii nicht durchg~ngig so einfach , dafs inan 
die griifseren Differenzen zwischcn Beobachtung und Rech- 
nung gelten lassen kiinnte. 

Eine sehr beinerkenswerthe Eigenthiimlichkeit des Hu- 
mits liegt in den Partialforinen der Oktneder r beiin 
zweiten und dritten Typus, die zwar nicht iinnier , jedoch 
in den ineisten Fallcii, sich zcigen. Es bleibt und ver- 
schwiiidet iilinlich von den beideii den schsrfereii End- 
kanten anliegenden Flachenpaaren das eine, so dafs sich 
rhombische Prisineii bilden, wobei mit grofser RegeImafsig- 
keit die einzelnen Gliedcr der Reihe abwechseliid rcchts 
und links erscheinen. Dieses Verhalten trifft tlieilweise 
auch die Oktaeder m und n. 

Beide 
Iiidividuen haben eine Flache aus der Zone der zweiten 
Paare gemein, die iibrigen umgekehrt liegen. Nacli S c a c ch  i 
maren b : c : CI, a (das zweitc Paar des Hauptoktacders, wel- 
ches sicli an den Krystallen noch nicht gefuiiden hat) und 
b : 3 c : CI) a die Zwillingsebenen. 

Vom Chondrodit , welcher gewohnlich iiur in kiirnigcn 
Massen vorkommt, hat D a n  a einen Krystall voii Orange - 
County, N. York, beschrieben und abgebildet I ) ,  wonach 
er zwei- und eingliedrig wBre. Die Messungen sind nur 
approximativ, und die angegebencn Werthe lassen sich, 
auch menn inan das zwei - uiid eingliedrigc Ansehen aus 
den Partialformen der KhombenoktaCder erklzreii wollte, 
(loch uiclit gut auf  deli Huinit zuriicLfiiliren, Ware  das 
I'risma ill, dessen Diagonalen = 0,6745 : I oder = 1 : 1,1826 
sind, ein erstcs Paar, so licfsc es sich allenfalls als n : 4 b 
: CJJ c oder als 3 n :  b : 3c c beiln Huiiiit ansehen. Daiiii 

Zwillinge kominen bei allen drei Typeii vor. 

1 ) Syst of Jiin. III EcIit. p .  280. 
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iiiiifste das P r i sm a, desseii Diagonalen = 1 : 1,0913 sind, 
ein drittes Panr seyn, a :  2 c :  rn b ;  allein daiiii w8reii die 
Oktaeder E und C, welche auf 11.1 gerade aufgesetzt sind, 
utiter deiien des Huinits iiicht zu finden. Und ebcnso 
wenig gelit es n o ,  a als 2 a :  b : Q, c, M als a : t c :  3~ b an- 
zuseheii, weil (lanu beide Oktaeder ungleiche Werthc in a 
und b liabeii wiirdcn. 

Es kann defshalb die Form des Chondrodits fur jetzt 
nocli niclit init der cles Olivins uiid Humits vergliclren 
werden. 

C h e m i s c l i e  Zusarnrnensetzring d e s  H u m i t s  o n d  C h o n -  
d r o d i  t s .  

A. Chondrodit. 
Niichst d ’Ohsso i i ,  S e y b e r t  und T h o m s o n  liabe ich 

schon vor 1Ingerer Zeit den Chondrodit, ond zwar den 
amerikaiiischen wie den finnlandischen , ausfuhrlich unter- 
sucht I ) .  Da spater die Methode zur Bestimmung des 
Fliiors durch H. R o s e eine griifsere Genauigkeit erhalteii 
hat, so erschien es passend, die Versuche mit dem erstern 
zu wiederholen. Es wurden zwei Analysen init kohleu- 
saurein Natrou und eine drit te mit Schwefelsiiure gemacht, 
bei welcher naturlich die Kieselsaure zuin Tbeil verlo- 
reii geht. 

Das spec. Gew. des ainerikanischen Chotidrodits fand 
sich bei zwei verschiedenen Proben =3,189 uud 3,22. 

13ei deu nachfolgenden Augaben ist das Atg. der Talk- 
crde = 250 (Sauerstoff = 40 Proc.) gesetzt. a uad b 
sitid zwei Bltere, c und d neuere Versuche, von denen c 
mif dem Material von a uud b angestellt wurde; e ist cine 
Analysc inittelst Schwefelsiiure. 

Kicsclsiiurc 33,06 3497 3406 32,98 30,77 
Tdkerdc 55,46 56,79 51,94 W,90 5$,47 

Fluor 

a. 11. c. d.  e. 

Eiscnosydal 3,65 $18 3,GY 2,22 1,m 
7,GO 7,J4 7,98 i,43 -- 

YY,?7 101,68 100,67 99,83. 
1 ) Dicsc i\nrJ. Bd. 53, s. 130 
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Eiii besonderer Versuch gab 6,97 Fluor, und es sind 
die spatereii Bestitninungen folglich den fruheren fast gleich. 

Das Mittel aus diesen 5 Analysen (abgesehen von der 
Kieselsaure in e) ist: 

Kieselsaure 33,52 
Talkerde 56,30 
Eisenoxydul 2,96 
Fluor 7,46 

100,24. 
Fur diese Zahlen hat inan bisher entiveder die Foriiiel 

MgFl+2Mg3'Si oder ( RiIgFl+Mg)+2Mg3 % angenom- 
men. Beide passen jedoeh nicht in dem Grade, wie man 
erwarteii sollte. 

Da 2,9G Eisenoxydul= 1,64 Talkerde, so ist die Ge- 
sammtmeiige derselben = 57,g.l Proc. Der Sauerstoff der 
Kieselsaure ist = 17,42, uiid der der Talkerde =23,18. 
Zieht inan nun, um MgF1 zu bilden, 479 Magnesium 
= 7,9S Talkerde ab, die =3,19 Saoerstoff sind, so blei- 
bell fur das Silikat 49,9G Talkerde = 19,98 Sauerstoff. 
Dann ist zwar der Sauerstoff, der dem Magnesium im 
Fluorur zukommt, und der der Talkerde im Silikat =3,19 
: 19,9S = 1 : 6,26, d. h. fast = 1 : 6, wie die Formel ver- 
langt, allein das Silikat selbst hat fiir fiIg3% zu vie1 Ba- 
sis, indem sich der Sauerstoff von Sanre uiid Basis 
= 17,42 : 19,98 verhalten. Wahlt  man aber die zweite For- 
mel, und legt dein Fluoriir noch 1 At. Talkerde hinzu, 
d. h. 7,98 Proc., so bleiben fur das Silikat 41,98 Talkerde, 
wid das Satierstoffverhaltnifs wird = 17,43 : 1G,79 , d. h. 
fast = 1 : 1, aber danii ist der Sauerstoff, der zum Metal1 
iin basischeii Fluorur gehiirt, und der der Basis im Silikat 
- 6,38 : 16,s = 1 : 2,63 aiistatt I : 3, und man lniifste die 
uiiwahrschei~~lide Formel 9(MgFI + %Ig) + 16Mg3 Si an- 
nehinen. 

Uicser Umstand, so wie die beiin Humit anzufiihrendcn 
Erfahruugcn schcineii zu beweisen, dafs die Rolle, welche 
(las Fluor in diesel1 Mineralien spiclt, gleich wie im Topas, 



412 

Apophyllit , Glimmer, Turinalin uiid aiideren Silikaten , iii 
ciner Vertreluog dcs Sauerstoffs besteht. 

Nun verhalt sich der Sauerstoff der Kieselsiiiire und 
der Talkerde im Chondrodit = 17,42 : 23,W = 3 : 3,99 d. 11. 
= 3 : 4. Dcr Chondrodit ist daher Mga Si, und lnit dicscr 
Verbindung ist das Fluoriir 4 MgFI+Si F1’ vcreinigt, wel- 
ches init ilir isomorph ist. Z)a 7,4G Fluor = 3,20 Sauer- 
stoff &id, und die Gesamintinciige des lctztercn 40,6 bc- 
trzgt, so ist -iT desselbeii durch Fluor crsetzt, odcr cs ist 
1 At. des Fluorurs mit 12 At. Siliknt vcreini& so dafs die 
Formel ( 4 M ~ F l ~ S i F 1 3 ) ~ 1 2 M ~ ~ S i  ist. 

4. Humit. 

Das spec. Gew. dcs Humits ist von Scacc l i i  uiid voii 

iuir gefunden: 
S c a  c c h i  R. 

I. Typus ~ 3 , 2 3 1  3,216 
11. 8 )  =3,177 3,190 
111. 1) =3,18G 3,177 

3,199 3,200 
3,2 10. 

M a r i g n a c  hat dasselbe = 3,150 angcgeben. 
AlIc Varietliten dcs Huinits vcrlialten sich in clieiiiiscliei 

Bcziehuug dein Cliondrodit gleich, d. h. sic werden drircli 
Clilorwnsserstoffsaure oder SchwcfcsZure unter Gallcrtbil- 
duug zersctzt 

M a r i g n a c  hat aus Mange1 an Material nur cine Zcr 
legung des Huinits init Schrvcfe1s;iurc vorgcnoinineu , \YO 
bci sich also meder die Kieselsgurc noch das Fluor be- 
stiminen lie€sen. Er erhielt: Kieseldiurc 30,88, Talkcrde 
56,72, Eisenoxydul 2,19 uiid schloG Bus clcr Ucbcreiii- 
stiuiinuiig init meinen fruhereii Vcrsuclieii ain Clioritlrodit, 
dafs bcidc Minernlicn gleiclic Zusaniinensetziiiig l i~tten.  

Mcinc Andyscii der drci Hauptty~mi liabc icli so mcit 
ausgcdclrnt, als cs die Meiige des VOII Hni. Scacc l i i  iiiir 
iibcrlassene~i RIaterials gcstattetc. Dcr Gang dersclbeii 
war gcnau tlcr bciiii Clioiidrodit bcfolgte, ~ i n d  klciue 
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i\Icngen von Thoncrdc und Kalkerdc, wclche dabei gc- 
funden wurdcn, mussen aiif Rechnung von Beimengungcn 
gesetzt werden. 

I .  T y p u s  

Die Krystallc waren graugelb getarbt, ihre Mengc ge- 
niigte niir fur cine Analyse, bei wclcher das Mineral durcli 
Scluiielzeii mit kohlensaurcm Natron zerlegt murde. 

KieselsZure 34,SO 
Talkerdc 60,08 
Eisenoxydul 2,40 
Fluor 3,47 

100,75. 

11. T y p u s. 

Br%unlichgelbe Krystallfragmente. a ist eille Aiialysc 
mit kohleusaurem Natron , b mit Schwefelsaare. 

a. b. 
KieselsZure 33,26 (33,Ol) 
Talkerde 58,02 57,82 
Eisenoxydul 2,30 2,29 
Kalkerde 474 
Thonerde 0,90 1,23 
Fluor 5,04 

100,26. 

111. T y p u s. 

Gelblichweifse I<rystallbruchstiicke. a unc b sin1 Ana- 
lyseii iijit kohlensaurein Natron , c ist mit SchwefelsZurc 
geinacht. 

a. b. C.  

Kieselssure 37,23 36,11 
Talkerdc 57,78 56,69 56,02 
Eisenoxydul mit 

Spur Thonerde 1,57 1,49 1,95 
Fluor 2,33 2,90 

98,91 97,19. 
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Eine Zusammenstellung dieser Resultate, wobci fur I1 
und 111 die Mittel geiiommen sind, ist folgende: 

111. 
Kieselsaure 36,67 
Talkerde 56,83 
Eisenoxydul 1,67 
Thonerde - 
Kalkerde - 
Flnor 2,62 

97,78 

I. 11. 
34,80 33,26 
60,OS 57,92 
240 2,30 
- 1,06 
- 0,74 
3,47 5,04 

100,75 100,32. 
______ 

Es folgt also liieraus, dafs die drei Humittype11 sicli 
im Fluorgehalt uuterscheiden, und dafs init stcigeiider 
Meuge desselben cin Sinken des Kiescls2uregehaltes eiu- 
tritt, wodurch die von inir iiber die Stellung des Fluors 
in Silikaten aufgestellte Ansicht offenbar unterstiitzt wird. 

Nun ist der Sauerstoffgehalt dcr Bestandtheile folgender : 

Kieselsaure 19,05 1S,08 17,28 
111. I. 11. 

22773 123,10 24’03 o,53 1 24,56 23717 o,Fj, 1 23,68 
Talkerde 
Eisenoxydul 0,37 
Fluor-Sauersto ff 412 1,49 2,16. 

Es verhalt sich mithiii der Sauerstoff der Kieselsiiure 
zu dem der Talkerde (und des Eiseuoxyduls) 

in 111 = 3 : 3,61 
in I1 = 3 : 4,07 
in I = 3 :  4,11. 

Wenn im ersten Fall das Verhdtnib iiicht genau das 
voii 3 : 4 ist, so diirfte diefs an einem Verlust an Talk- 
erde Iiegen. Das RIaximnm der gefundenca Menge 57,78 
Proc. (= 23,l I Sauerstoff) erhebt das VcrIiiiltniL schon 
auf das von 3:3,7O. Kechnet inan aber die fehlendcn 
232 Proc. als Talkerde hiiizu, so erh#lt man 3 :  3,7S. 

Es scheint also mohl, als diirfe man annelimen, dafs 
in den verschiedenen Humittypen dieselbe Zusamineiisetzung 
wie im Ctiondrodit, namlich das Silikat Mga Si,  wieder- 
kehrt. Der Unterschied zwischen ihnen und dein Chon- 
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drodit lie@ iiur in dem Fluorgehalt, d. h. in der Menge 
des isoinorphen Fluoriirs. Die Berechnung diescr letzte- 
ren ergiebt sich aus dem Verhaltnifs des dem vorhandenen 
Fliior aequivalenten Sauerstoffs ZU seiiicr Gesammtinenge 
in den Oxyden, minus jenem, insofern dieses Verhiiltni€s ist: 

beim Huinit, Typus 111 = 1,12 : 41,03 == 1 : 36,6 
I, I, JJ I = 1,49: 41,15 = I : 27,7 
,, >I 11 I1 = 2,16 : 38,80 = 1 : 18,O 

Chondrodit = $20 : 37,40 = 1 : 11,7. 
DieL will sagen, dds  z. B. beim zweitcii Typus des 

Huniits voii 19 At. Sauerstoff der Verbindung 1 ~4tOlll durcli 
1 Atom (Aeq. )  Fluor vertreten, oder 1 At. des Fluoriirs 
wit 18 At. des Sauerstoffsalzcs vereinigt sey. 

Es wird erlaubt seyn, die Zahlen 11,7 - 27,7 - 36,6 
in 12 - 27 - 36 umzulindern, und dcmgeinlifs die dc- 
taillirten Forineln zu schreiben; 

Chondrodit = (4MgE’1+SiFI3)+12IVIg* Si 
Huinit, 11. Typ. = (4iMgF1-+SiFI3)+18MgP Si 

s I. J) = ( 4 M g F l 3 - S i F I 3 ) t 2 7 M g r S i  
)) 111. )I =(4MgFl+SiF13)+36Mg*Si 

Der Flnorgehalt steht dann in diesen Verbindungcir 
in cinein einfachen Verhdt~iifs, und ist beiin 

Chondrodit = 3 = 9 
Huinit, 11. Typ. = 2 = 6 

Jl 111. 1) = 1 = 3. 
>J I. 8 )  =$ = d 

Wenu es 111111 hiernach feststeht, daCs der Chondrodit 
voin Huinit sich nicht inehr unterscheidet als die Hmnit- 
typeii unter sich, so ist wohl zu erwarten, dafs sciiie Kiy -  
staIlform, iin Fall sic dereinst deutlich gefundeu ~vird,  iriit 
der Form des Huniits iibereinstimmt. AIsdaiin wurde dcr 
Nanien Chondrodit wegfallen, nnd die Substauz als ein 
vierter Humittypus betrachtet werden kiinnen. 

Die Differenzeii in der Krystallforin des Humits in sci- 
nen drei Typen wiederholen sich in seiner chemischen 
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Mischung , wenngleich sic darin keine Erkkirung filldcli, 
und sicli niir im Allgeineinen annehincn Iiifst, dafs cine 
griibere oder geringere Menge I~ieselfluorniagnesiuin auf 
die relative Griifsc der Axen urid das Auftreten gewisser 
F1:ichen eiiicii Einflufs Iiaben werde. Die Beobachtungen 
zeigen, dafs init steigcndem Fluorurgehalt auch die Axe ~1 

sicli vergriifscrt, Axe c dagegen abnimmt. 
Fluorgelinlt. A x e  c. A x e  a. 

111. Typus 2,61 Proc. 0,58256 0,16260 
I. ” 3,47 ” 0,58234 0,46297 
11. ” 5,Ot 1) 0,5Sli8 0,46319 

Nun ist dcr Humit isomorph init dcni Oliviii, tl.  h. 
i\;Ig4”i hat (lie Form von Mg3Si. Das Fluorur dcs Hu- 
inits kann hier ganz adscr Aclit gelasscn wcrden, dn es 
die im R’achfolgendcn erlialtciien Resultatc iiicht inerklicli 
;indert. Diese For~neuglciclihcit hei niclit aualoger Zusain- 
inensctzung erkllrt sicli wie die der Turinaline nus dcr 
Gleiclilieit dcr Atomvolume. 

Das Atomgewicht von Mg4 Si ist = 1577,3, das spec. 
Gew. des fluinits iin Mittel = 3;2, folglicli das Atomvo- 
lull1 = 493. 

In dcm Olivin, insbesondere dein krystallisirten, ist k 
der Tnlkerdc durch Eiscnoxydul vertreten. Das Atg. ist 
tlann = 1427,6; dns spec. Gew. iiach H a i d i n  ger = 3,A-t 
genoininen, ist das Atoinvolum = 419. 

W e n n  inail nu11 iiacli D a n a  die Atomvolume durch die 
A toincnanzalil der Elcinente dividirt, so erhalt innii  als re- 
ducirtes Atomvoluni 

493 - fur Humit l.L - 11,OS 

fur Olivin - - 4 1,50. 

Die htoinvoluine sind mithin gleich. 
Fluorgehult des Olivins. 

415 - 
10 

Die naheii Bczichungen zwi- 
scheii Huniit iind Olivin treten noch mehr herror, seit 
man auch i n  letztcrrin Fliior nacligewicsen hat, so d d s  das 
Fluoriir 3MgFl +SiF13 i n  isoniorphcr RIiscliuiig iiiit %1g3 S i  

er- 
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ersclieint. A. E r din a n n  fand ii;imlich im Olivin voii Elf- 
daleii und Tunaberg, vlselcher letztere init Granat und Au- 
git ein eigenthfimliehes Gemengc (Eulysit ) Iagerartig im 
Gneis bildet, deotliche Spuren voii Fluor I ) .  In den soil- 
stigen Olivinanalysen fehlt dasselbe allerdings, und ich 
selbst konnte in eiiiem Olivin aus dem Basalt der Eifel 
es nicht auffinden. Viclleicht ist es nur in dem iilteren 
Oliviu ZLI suchen. 

Es giebt noch zwei aiidere Substanzen, welche mit dem 
Humit und Olivin isomorph sind, namlich Chrysoberyll und 
Bittersah (natiirlich auch Zink - und Nickelvitriol). 

Fur das als Grundform gewbhnlich angenoinlneiie Rhom- 
benokta2der des Chrysoberylls ist a : b : c (nach den Mes- 
sungen von M o h s )  = 0,4702 : 1 : 0,5801. 

Beim Bittersalz; ist das Axenverli2ltniIs = 0,9901 : 1 : 
0,5709, oder, wcnn man das OktaEder 4 a : b : c als Grund- 
form wzhlt, = 0,4930 : 1 : 0,5709. 

Die Differeiizen in den Axeneinheiten fallen mithin in 
die zweite Decimalstelle, so dafs Humit, Olivin, Chryso- 
beryl1 und Bittersalz eine im weiteren Sinne des Worts  
isoinorphe Gruppe bilden. 

Der Chrysoberyll ist entweder Be A1 oder wahrschein- 
licher BeA13. Im ersten Fall ist seiii Atg. = 800,4, im 
letzten = 2417. Setzt man sein spec. Gew. mit G. R o s e  
=3,69, so ist sein Atomvol. entweder = 217 oder = 655. 

Das Atg. des Bittersalzes ist = 1538,2, sein spec. Gew. 
=1,67 ( K o y p ) ,  sein Atomvol. also =921. 

Die reducirteii Atomvolume beider Kbrper sind daher 
655 921 _ '  16- 41 und - - 46, nicht sehr abweichend von denen 
des Huinits und Olivins. 

... ... 
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1 )  F6rst ik till en geognostisk-mineralogisk beskrvning @uer Tu- 
nubergs socken i Soderrnunland, lo den K. Ve t .  Acad. Hand!. 
/. 1849. 
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