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Diese Zahlen ergaben, den Verlust ale Wasser berechnet, die Formel: 

Gefunden Berechnet 

CrO,  . 7  C u O  + 5H, 0. 

C r 0 3  13.45 pCt. 13.37 12.91 13.47 pCt. 
7 CUO 74.48 - 73.61 73.51 - - 
5 H,O 12.07 - - - - -  

Beim Erhitzen wiirde das Salz nach folgender Gleichung zersetzt 
werden : 

2 (CrO, .7CuO + 5H,O) = C r , 0 3 .  14CuO + (0, + 10H,O). 

I. 0.5950 g Subst. verloren beim Gliihen 0.0940 g = 15.79 pCt. 
Daraus berechnet sich ein Gliihverlust von 15.27 pCt. 

11. 0.5112 - - - 0.0757 g = 14.80 
Berechnet Gefnnden 

Gliihverlust 15.27 pCt. 15.79 14.80 pCt. 

359. M. I1 o e en f e l  d : Vorleenngsverenche. 
(Eiogegangen am 16. Juli.) 

1. T e m p e r a t u r v e r a n d e r u n g e n  b e i m  A u f l o s e n  v o n  S a l z e n .  
Zur Demonstration der beim Auflosen verschiedener S a k e  auf- 

tretenden Temperaturveranderungen benutze ich den bier abgebildeten 
Kolbchen a ,  in dem das Auflosen der Salze vorge- Apparat. Das 

Fig. I. 
uommen wird, fasst 100 ccm; die RBbren b und c 
haben e h e  lichte Weite von 3 - 4 mm und eine 
Hohe von etwa 7 0 c m ,  das Gefass d von 40ccm 
Inbalt ist mit gefarbter Fliissigkeit (Chamaleonlosung 
ganz gefiillt. 

Findet nun beim Losen eines Salzes Wiirme- 
entwickelung statt, so steigt die Fliissigkeit durch den 
Druck der im Kolbchen ausgedehnten Luft in der 
Rohre e in die HBbe; bei auftretender Temperatur- 
erniedrigung erhebt sich in Folge der Verdichtung 
der Luft im Kiilbchen die Fliiaeigkeitssiiule in der 
Rijhre b. 

Zur deutlicheren Sichtbarmachung des Versuches 
empfiehlt es sich, fiir den Apparat eine weisse Wand 
als Hintergrund zu wiihlen. 

2. A b s o r p t i o n  v o n  A n i m o n i a k  u n d  S a l z s a u r e  d u r c h  Wasser .  
Um das Absorptionsverniogen des Wassers fur dicse Gase zu 

zeigen, kann man sich mit Vortheil der in Fig. 2 abgebildeten Ab- 
sorptionsflasche A bedieneo. Dieselbe besteht aus einer beliebig. 
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grossen Flasche, durcb einen Kautacbukpfropfeen verschlossen, der 
drei Durchbohrungen besitzt ; in ewei derselben sind kurze, recht- 
winklig gebogeee Gasriihren c c befeatigt, die mit kurzen, mit Quetsch- 
hlhnen k h versehenen Kautschukriihrchen d d in Verbindung stehen. 
In  - der dritten Durchbobi ung steckt mit der Spitze nach innen eine 
Kugelpipette T, die nach oben durch ein mit einem Lackpfropf ver- 
sebenes Stiick Kautscbukscblauch k verschlossen ist. Die Absorptions- 
Aasche steht einerseits in Verbindung mit der Trockenr6hre U uod 
dem GasentwickelungsflDchchen a und andererseits mit der Riihre g, 
die im Becherglase d unter Wasser miindet. Zur Ausfihrung des 
Versucbes wird das Saleslure- oder Ammoniakfliissigkeit enthaltende 
KBlbchen a erhitzt, nachdem vorher die Quetschhahne auf die Glas- 
r6hrcben zuriickgeschoben wurden. 1st die in der Flasche befindliche 
Luft durch das  Gas verdraogt, so werden nun die Kaatschuk- 

Fig. 11. 

riihrchen d d  durch die Quetschhahne verschlossen und sodann die 
Lampe entfernt. Die so abgesperrte Absorptionsflasche wird nun 
ausgeschaket und durch Wegnahme der Kautschukkappe k unter 
Wasser auf die iibliche Weise die Absurptionaerscbeinung rorgefiibrt. 

Manchmal kommt es vor, dass das Wasser in die Flasche nicht 
eindringen will. Das  Experiment geliogt dann unfehlbar, wenn man 
durch rascbes Umkehren derselben das in die Kugel eingedrungene 
Wasser zur Spitze herabfliessen lasst und sodann dieselbe wieder 
schnell i n  die friihere Stellung zuriicklringt. 

3. Z u r  L i i s l i c h k e i t  d e s  S c h w e f e l s  u n d  d e s  Q u e c k s i l b e r -  
j o d i d s .  

Scbwefel und Quecksilberjodid liisen sich in ziemlicher Menge in 
kochendem Acetyloxyd. Der Schwefel scheidet sich beim Erkalten 
d e r  Fliissigkeit in federformigen Aggregaten BUS, welche aus mikro- 
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skopischen Krystallen bestehen , bei denen das Prisma vorherrscht. 
Vie1 bedeutender als fiir Schwefel ist das  LosungsvermGgen des 
Essigsiiureauhydrids f i r  Quecksilberjodid. Beim Erkalten scheidet 
sich zuerst die gelbe und dann die rothe Modification in Form kleiner 
Kryetallflimmerchen aus. 

R e f e r  ate. 

Anorganische Chemie. 
Ueber die Dampfdichte des Jodes (Fortsetzung) von J. M. 

C r a f t s  und F. M e  i e r (Bull. SOC. chiin. X X X I I I ,  550-559). Vgl. diese 

Ueber die Bildungswtirme der Schiessbaumwolle von s ar rau 
und V i e i l l e  (Bull. sac. chirn. X X X I I I ,  581). 

Ueber die Bildungswtirme der Stickstoffoxyde von B e r  the1 n t 
(Bull. SOC. cliim. X X X I I I ,  505). 

Ueber die Bildungswtirme des Ammoniaks von B e r t h e l o t  
(Bull. SOC. cliim. XXXZII ,  50s). 

Ueber das Verhatniss der Molekulargewichte von Sub- 
stanzen zu den specaschen Gewichten derselben im fliissigen 
Zustande (Fortsetzung) von A. E. T h o r p e  (Chem. SOC. 1880, I, 341). 
Verfasser sieht ails seinen Beobachtungen folgende Schliisse: Es er- 
svheint tlls sicher, dass viele isomere Fliissigkeiten bqi ihren resp. 
Siedeternperaturen nicht dasselbe specifische Volumen haben. Solche 
Fiille werden am hiiufigsten bei Korpern angetroffen, die Kohlenstoff 
uud W asserstoff enthalten. Diese Thatsache scheint anzudeuten, dass 
das specifische Volumen des einen oder beider Korper nicht absolut in- 
variabel ist. Soweit die Erfahrung reicht, zeigen die nbrmalen Kohlen- 
wnsserstoffe bei ihren Siedetemperaturen ein niedrigeres specifisches 
Gewicht, als ihre Isomeren ; sie besitzen also ein grijsseres specifisches 
Volumen. Wabrscheinlich also werden die specifischen Volume von 
Kohlenstoff und Wasserstoff durch die Gruppirung modificirt. Eine 
analoge Abhangigkeit von der Art  der Gruppirung haben G l a d s t o n e  
und spiiter B r  ii hl  (diese BerichteXII,2135)fiir dieRefraktionvonKohlen- 
stoff und Wasserstoff nachgewiesen. Es ist mithin nicht unwahr- 
scheinlich, dass zwischen der lichtbrechenden Kraft solcher Substanren 
und ihrem specifischen Volumen eine enge Beziehung besteht. Fiir 
Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff muss wie fiir Kohlenstoff und 

Berichte XIII ,  855 f. Gabnel.  

Ber.chte d .  V. chenr. Gesellsehslt. Jabrg. SIII. 98 




