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R e f e r a t e  
(zu No. 3; ausgegeben atn 22. Februar 1892). 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Ueber die Lijsliohkeit einiger Ulaeer in kaltem Wasser, von 
F. K o h l r a u s c h  (Ann. Phys. Ch., N. F., 44,577). Als vergleichendes 
Maass f i r  die Liislichkeit der untersuchten Glaser benutzte der Ver- 
fasser die Erhiihung des elektrischen Leitvermiigens des Wassers durch 
die aufgeliisten Bestandtheile. Ueber die absoluten Mengen der ge- 
liisten Substanz gab gelegentliches Eindampfen der Lasung und 
Wiigen des Riickstandes Aufschluss. Das Verhiiltniss zwischen der 
Leitfihigkeit und der Menge der geliisten Stoffe ist indessen selbst- 
verstiindlich von der Natur der letzteren, resp. von der Zusammen- 
aetzung des Glases abhangig. Die Versuche zeigen deutlich, dass die 
Aufliisung des Glases ein zusammengesetzter Vorgang ist. Eine be- 
stimmte Grenze der Liislichkeit bei constanter Temperatur, die mit 
snderen schtverliislichen Stoffen schnell erreicht wird, ist f"ar a l a s  
iiberhaupt nicht anzngeben. Wochen- und monatelang wird von der- 
selben Wassermenge fortwahrend mehr und mehr Stoff aafgeliist, 
wenn auch verziigert. Es geht eben nicht die Substanz des Glaaes 
als solche in Liisung. Die Beobachtungen scheinen anzudeuten, dass 
die geliisten Theile sich zusammensetzen aus Stoffen, die a n  sich 
schwer 18slich sind, und aus solchen, die, an sich leicht liislich, aos 
dem Glase nur langsam beraustreten. 

Wasser von Zimmertemperatur (180) liist von einer GlasWhe, 
wenn auf 1 qcm etwa 1 ccm Wasser kommt, zuerst rasch, allmahlich 
langsamer, Mengen, die bei mittlerem Thiiringer a l a s  in den ersten 
Tagen auf etwa thglich  GOOD, nach einigen Monaten auf 1 / 1 5 ~ ~ ~  mg ge- 
liister Substanz von jedem Quadratcentimeter Oberflache veranschlagt 
werden kiinnen. In 100 Tagen wurden zusammen 0.01 mg/qcm gelost. 
Heisses Wasser (80O) liiste in 20 Stunden bereits etwa den sechs- 

[81 Berichte d. D. chem. Oesellschaft. Jahrg. XXV. 



100 

fachen Betrag dieser Gesammtmenge; zwei Drittel hierron schon in 
den ersten 7 Stunden. - Fiir schlechte Flaschen mogen sich die 
Mengen fast verzehnfachen, so dass nach langerem Stehen unter obigen 
Verhiiltnissen etwa 100 mg im Liter geliist sein kBnnen. Nach 20 stiin- 
digem Erwiirmen entstand eine Lijsung von etwa 500 mg Glassubstanz 
im Liter. - Es giebt aber auch Glasflaschen, von welchen nur etwa 
1 / 1 ~ ~ ~ ~ ~  mg/qcm tiiglich geliist wird. 

Verbessert werden Glaser schon durch llngeren Gebrauch mit 
kaltem Wasser, vie1 wirksamer aber in hBberer Temperatur. Nach 
20stiindigem Digeriren mit Wasser von 80O erscbien die mittlere 
Glassorte etwa fiinfmal weniger 18slich. Zeitweilige Erneoerung des 
Wassers ist hierbei anzurathen. - Behandeln mit Sauren fuhrte iihn- 
liche bessere Beschaffenheit herbei, schien aber keinen Vorzug vor 
der Behandlung mit heissem Wasser zu bieten. - Die schlechten 
Gliiser liessen sich durch diese Mittel nur sehr unvollkommen ver- 
bessern. 

Zwischen geblasenen und angeatzten Glaaflachen wurde in zwei 
Beispielen kein wesentlicher Unterschied gefunden. Fein pulverisirtes 
Glas giebt theilweise grosse Mengen in Liisung. Mit der 20facben 
Wassermenge 1-2 Tage kalt behandelt, lieferte Flaschenglas mittlerer 
Gate Losungen von 500, schlechtes solche von 1OOOmg im Liter. 
Bei den beaten derartigen Glasern geht die Zahl bis auf 200 herunter. 
Noch etwas weiter bei einigen kalkfreien optischen Glassorten, wah- 
rend von diesen umgekehrt z. B. Kalikronglas auf 3000 stieg. Von 
schweren Hleisilicat-Flintglasern lost sich dauernd sehr wenig; offen- 
bar gingen aber Theile in  Liisung, die sich bald wieder ausschieden. 

An den Glaspulvern wurde der zeitliche Verlauf der Auflijsurig 
naher untersucht. Auch nach halbjahrigem Auslaugen ist die L6s- 
licbkeit bei allen Glaspulvern noch nicbt beseitigt, bei schlechten 
Glasern ist sie meistens noch recht erheblich. Im Ganzen waren 
nach ' / a  Jabr von der 100 fachen, iifter erneuerten Wassermenge bei 
den Flaschenglasern zwischen 1/50 und l/6 der gesammten Menge des 
Pulvers, bei Kali-Kronglas etwa 1/4, bei kieselsiiurefreiem Borflintglas 
iiber die Hiilfte geliist. Die Lijslichkeit der Glaser wachst mit dem 
Gehalt an Alkali. Vermuthlich wirkt Kalium nachtbeiliger als Na- 
trium. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass bei chemisch gleich 
zusammengesetzten Gliisern die Zubereitung an sich einen Einfluss 
suf  die LSslichkeit ausiiben kann. Horstrnann. 

Ueber den Radius der Wirkungssphlire der Moleculsrkriifte, 
ran A. W. R e i n o l d s  und A. W. Riicker  (Ann. Ph.ys. Ch. N. F. 44, 
778). An eine Arbeit von D r u d e  (Ann. Phys. Ch. N. F.44, 158) 
fiber denselben Gegenstand ankniipfend, machen die Verfasser irn 
Auszuge Mittheilung iiber ihre illteren Untersuchungen, betreffend die 
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Dicke der schwareen Flecken von Seifenwasserlamellen, und die 
Schliisee, welche daraus auf die Wirkungswerthe der Molecularkriifte 

Ueber eke  neue Methode, oonstente Temperaturen su er- 
halten, von H. Crew (Phil. Bag. 88, 89). Die meuec Methode be- 
steht darin, dass ein Gefass, von schlechten Warmeleitern und Eie 
umgeben, vermittelst eines umgewickelten Drahtes durch den gdva- 

Ueber die Exietens einer Verbindung von Gold und Zinn, 
von A. P. L a u r i e  (Phil. Mag. 88, 94). Auf das Bestehen eioer Ver- 
bindung AuSn schliesst der Verfasser aus dem elektromotorischen 
Verhalten der Gold-Zinn-Legirungen, welches bei jener Zusammen- 

gezogen werden kiinnen. Horstmann. 

nischen Strom erwarmt wird. Horstmam. 

setzung eine Diecontinuitlt zeigt. Horstmann. 

Die Diohte der Schwefelshrelosungen , von U. S. Pi c k e r i n  g 
(phi2. Mag. 33, 132). Verfasser vertheidigt gegen I t i icker  (dime Be- 
Sichte XXV, Ref. 65) seine Ansicht, dass die Dichtigkeit und andere 
physikalische Eigenschaften der Scbwefelsiiureliisungen die Existenz 
von zahlreicheo Hydraten anzeigen sollen . 

Ueber WismuthsBure, von G. A n  d r P; (Compt. rend. 118, 860 
bis 86%). Etwa 20 g Wismuthbromid und 40 g Bromkalium in 60 ccm 
Wasser werden mit iiberschiissigem Brom versetzt und das Gemisch 
in iiberschtssige, nahezii siedende Ralilauge (100 g Kali in 150 g 
Waeser) eingetriipfelt, wobei sich eiu dichter braunrother Niederschlag 
abscheidet. Letzterer wird mit siedendem Wasser durch Dekantiren 
anhaltend (mehrere Tage lang) ausgewaschen bis zum Verschwinden 
der alkalis6hen Reaction; er zeigt alsdann die Zusammensetzung 
4 BiOSK . 3  BiOsH. Nach wochenlangem Auswaschen rnit Waaser 
beeitzt er die Formel BiO3K. Bi03H. Durch Rehandlung mit ver- 
diinnter, warmer Salpetersaure verlieren beide Kiirper das Kalium und 
liefern eiegelrothe Wismuthsiiure Bi O3 H oder auch Mufig ein iiqui- 

Ueber die Destillation der Steinkohle, von P i e r r e  Mah le r  
(Compt. rend. 118, 862- 864). Verfasser bestimmt den calorimetrischeu 
Werth einer Steinkohle und alsdann die calorimetrischen Werthe der 
aus ibr bei der Destillation erhaltenen Producte (Destillat und Coke) ; 
er findet dabei auf je 100 Cal. der Steinkohle 96.5 Cal. nach vollen- 
deter Destillation. Gabriel. 

moleculares Qemisch von B i03H und BiaOs. Gabriel. 

Ein neues Porcellan: Arniantporcellsn, wird von F. G a r r o e  
(Corppt. rend. 118, 864-865) aus einem Brei von gemahlenem 
Amiant dargestellt. Dasselbe zeigt, nachdem es in geeigneter Weise 
vergliiht ist, unendlich feine und zahlreiche Poren, welche im Gegen- 

CS"1 
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satz zu den Poren des gewiihnlichen Porcellane, die Mikroorganiemen 
nicht bis zu einer gewiasen Tiefe eindringen lassen; ein Amiantpor- 
cellanfilter wird daher nach liingerem Oebrauch wieder viillig braucb- 
bar, wenn man es mittelst eines Schwammes mit warmem Waaser 
abwiischt. Ueberdies geht die Filtration schneller ale durch gewiihn- 
lichee Porcellan Ton Statten. Gahriel. 

Ueber boreaure Selxe der Xetalle, von H. L e C h a t e 1 i e r 
(Compt. rend. 118, 1054-1036). Die Angaben iiber die Zusammen- 
setzung der Borate sind vielfach unrichtig, insofern Oemische oft ale 
wasserfreie Salze beschrieben worden sind, und anderereeits bei den 
wasserhaltigen Salzen eine Uuterscheidnng zwischen Krystallwaaser und 
Constitutionswasser nicht gemacht worden ist. Die einzigen ganz sicher 
bekannten Borate sind die beiden Hydrate BaOa . Ha0 und BaOs. 3 HaO. 
Verfasser hat aus der Reihe der Borate, welche dem zweiten Hydrat 
entsprechen, nur das Magnesiumsalz RaOs . 3 MgO rein erhalten kiinnen. 
Ebelmen's  angebliche Salze BzO3. l'/aRO sind nach den Versuchen 
des Verfassers Ba O3 . 2 R 0; andererseits vermochte er ein Zinksalz 
von der Formel Ba O3 . ll/a ZnO i u  Rhombendodekaedern en isoliren. 
Aus der Reihe BaO3 . RO wurde das Calciumsalz BaO3 . CaO be- 
reitet. Somit existiren im Oanzen 4 Reihen, niimlich mit 1, 1.5, 2 
und 3 R O  auf 1 BzO3. Sammtliche waseerhaltigen Salze lassen sich 
in diese Reihen einordnen. Gabrial. 

Ueber boreaure Metallsalze, von A. Di  t t e  (Compt. rend. 114, 
71 - 72). Bemerkungen im Anschlusse an die vorangehende Abhandlung. 

Ueber ein Silioiumchloroaulfld, von A. B e s s o n (Compt. 
rend. 113, 1040-1041). Wahrend unterhalb Rothgluth aus Silicium 
und Chlorschwefel nach einer friiheren Beobachtung des Verfassera 
Schwefel und Chlorsilicium entsteht , bildet sich bei heller Rothgluth 
Siliciumchlorosulfid Si Clz S. Letzteres geht beim Fractioniren des 
erhaltenen Destillates bei 185" iiber, erstarrt alsdann, und wird durch 
Krystallisation aus Tetrachlorkohlenstoff und Sublimation i m  trocknen 
Luftstrom bei 1000 gereinigt. Es bildet lange Nadeln vom Scbmp. 740, 
reagirt heftig mit Wasser unter Bildung von Kieselsaure, Salzaiiure 
und Schwefelwasserstoff und lasst sich auch aus Chlor und Silicium- 

Gabriel. 

sulfid bei Hellrothgluth bereiteu. Qabriel. 

Ueber ein krgstallisirtes neues Phosphorkupfer, von G r a n g e r  
(Compt. rend. 113, 1041-1042). Wenn man bei der Darstellung dee 
A b e 1 'schen Phosphorkupfers Cu3 P aus Rupfer und Phosphordampf 
die Einwirkuug des letzteren auf mehrere Stunden ausdehnt, so ent- 
stehen auf der stahlgrauen Miasse von CUSP allmiihlich hexagonale, 



103 

gliinzende Prismen von CuSPa, welche stahlgrau, hart und spriide sind 
nnd durch Erhitzen h einem Strome inerten Gases in cu3P zuriick- 
gehen. . Gabriel. 

Ueber die Liiaung von Chlorantimon in ges&tigten Eoch- 
ealsl8eungen, yon H. Causse  (Compt. rend. 118, 1042-1045). Der 
Zerfall des Chlorantimons in Antimonoxychlorid unter dem Einflusse 
des Wassers wird bekanntlich durcb Zusatz freier Salzsiiure hintan- 
gehalten. Der fur diesen Zweck nothige Betrag an freier Salzsiiure 
nimmt mit steigender Starke der Liisung ab, urn schliesslich von einer 
gewissen Grenze ab constant zu werden (vergl. die Zahlen im Ori- 
ginal). Kochsalz tibt dieselbe Wirkong wie die freie Salzsiinre aus, 
so dass man also neutrale Losungen von Antimonchlorid herstellen 
kann: daher tritt in einer salzsauren und mit Kochsalz abgesattigten 
Antimouchloridliisnng auf Zusatz von Sodalosung erst dann bleibende 
Fiilluog ein, wenn die Sodamenge den zur Bbstittigung der freien Siiure 
nathigen Betrag iiberschreitet. Gabriel. 

Ueber ein Eupfer - Ammonium - Cyanid, von E. F 1 e u r e n t 
(Compt. rend. 113, 1045-1047). Wenn man eine Losung von Chlor- 
kupfer (15 g ) mit iiberschussigem Ammoniak, darauf mit einer Lii- 
song von 3 g Salmiak und schliesslich unter Kiiblung mit Cyankalium- 
(3  g)-Losung vereetzt, dann das Ganze (200 - 220 ccrn) im Rohr 
3 Stunden lang auf 125 - 130 O erhitzt und schliesslich zur farblosen 
Fliissigkeit verdiinnte Essigsaure bis zur geringen Triibung fiigt, so 
krystallisiren a u s  der filtrirten LSsung hexagonale Blatter von CuaCYa 
. NHqCy . 3 NHJ, welche sich nicht in kaltem, wenig i n  siedendem 
Waeser h e n .  Gabriel. 

Ueber direote Verbindung des Stioketoffs mit den Erdalka- 
limetallen, von Maquenne  (Compt. rend. 114, 25-26). Ein Amal- 
gam, welches 10-15 pCt. des betreffenden Metalle, enthalt, wird i n  
einem Eisen- oder Nickelschiffchen eine halbe Stunde lang in einer 
Stickstoffatmosphare auf Thnkelrotbgluth, dann einigo Minuten auf 
Hellrothgluth erhitzt. Das nunmehr quecksilberfreie Product ist braun 
nnd - falls die Temperatur hoch genug war - vollig zueammenge- 
schmolzen und zeigt beim Feilen ein halbmetallisches Aumehen, 
welches aber durch die Luftfeuchtigkeit schnell verschwindet. Die 
Baryumstickstoffverbindung bildet zuweilen gelbliche, irisirende Nadeln. 
Sammtliche in der angegebenen Weise erhaltenen Prodncte liefern, 
mit  Wasser zusammengebracht, Wasserstoff, Ammoniak und Metall- 
oxyd, entbalten also freies Metall neben den Stickstoffverbindungen; 
letztere scheinen sich bei Orangerothgluth in diclren Nebeln zu ver- 
fluchtigen. ( Vergleiche das folgende Referat.) Gabriel. 
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Ueber ein Stiokstofflithium, von L. O u v r a r d  (Compt. rend. 
112, 120- 121). Veranlasst durch die im Vorangehenden referirte 
Mittheilung berichtet Verfasser Folgendes. Litbiummetall (welches 
3.77 pCt. Sauerstoff, 4.46 pCt. Stickstoff und 10.26 pCt. sonstige Ver- 
unreinigungen enthielt) ergluht bei Dunkelrothgluth im Stickstoffstrom, 
indem es Stickstoff (etwa 50.28-51.54 pCt.) absorbirt und in eine 
schwame, schwammige Masse iibergeht. Letztere hat also anniihernd 
die Formel Lis N; sie liist sich in Wasser unter Bildung von Ammo- 
niak, Wasserstoff und Lithiumoxyd. Gabriel. 

Ueber wasserhaltige Kaliummanganite, von G. R ousseau 
(Compt. rend. 114, 72-74.) Wenn man Kaliummanganat mit einem 
alkalischen Flussmittel (Kaliumcarbonat und -chlorid) zusammen- 
schmilzt, so entstehen bei verschiedenen Temperaturen verschiedene 
wasserhaltige Kaliummanganite, welche den friiher (dieee Bmkhte XXIV 
Ref. 293) beschriebenen Natriumsalzen analog sind. Es bilden sich 
namlich bei etwa 6000: Ka 0 . 16 Y n 0 2  . 6 H2O (schwame Bliltter) 
und zwischen 700 - 8000: Ka 0 . 8 Mn 0 2  . 3  Ha 0 in grossen, schwareen 
Blattern, (welche friiher, diese Ben'chte XX, Ref. 537, irrthiimlich als 
K 2 0  . 7 MnOa bezeichnet worden sind). Bei hoherer Temperatur tritt 
dann wieder KaO . 16 Mn 0 2  . 6 HZ 0 und schliesslich bei Orange- 
rothgluth K2 0 . 32 Mn 02 . 10 Ha 0 in schwarzen Blattern auf. 

Qabrisl. 

Einwirkung des Kohlenoxyds auf Eisen und Mangan, von 
G o n  t z (Compt. rend. 114, 115 - 11 7.)  Wenn man auf elektrolytischem 
Wege erhaltenes Manganamalgam durch Erhitzen von Queckeilber be- 
freit und dann das reine Mangan im Kohlenoxydgasstrome auf ca. 
400° erhitzt, so findet pliitzlich unter heftigem Ergliihen des Metalle 
eine schnelle Absorption des Gases statt, indem nach der Gleichung 
Mn + C O  = MnO (gefallt) + C (amorph.) . . . . . + 34.5 ein Gemisch 
von Manganoxydul und Kohle entsteht. Benutzt man. statt des Man- 
gans ein ebenfalls aus seinem Amalgam bereitetes Eisen, so wird bei 
Dunkelrothgluth gleichfalls Kohlenoxyd absorbirt, indem sich Kohle 
abscheidet, gleichzeitig treten aber geringe Mengen Kohlensaure auf. 
Die Entstehung der letzteren ist darauf euruckzufihren, daas durch 
das uach der Gleichung Fe + CO = F e O  + C gebildete Eisenoxydul 
ein Theil des Kohlenoxyduberschusses oxydirt wird. Bei den Ver- 
suchen mit Mangan tritt keine Kohlensaure auf, weil Manganoxydul 
durch Kohlenoxydul nicht reducirt wird, sondern im Gegentheil Man- 
gan und Kohlensaure sich zu 2 MnO + C umsetzt. Erwahnenswerth 
ist, dads bei sehr hohen Temperaturen Mangan- und Eisenoxydul mit 
Kohle sich in Metal1 und Kohlenoxyd umwandeln, das heisst eine 
Umkehrung der gegen 5000 sich oollziehenden Reaction stattfindet. 

Gabriel. 
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Wirkung des Kohlenstof€% auf Natriumeulfet bei Anweeen- 
heit von Eieselsiiure, von S c h e u r e r - K e s t n e r  (Compt. rend. 114, 
117-120). Nach der iiblichen Annahme sol1 sich bei der Berei- 
tung von Wasserglas aus Alkalisulfat folgende Reaction vollziehen : 
2 Die Menge der zugesetzten 
Kohle iibt einen wesentlichen Einfluss: j e  nachdem man zu wenig 
oder zu vie1 nimmt, enthalt die Schmelze Alkalisulfat oder Alkali- 
sulfit. Die erfahrungsgemiiss eben niithige Menge betriigt aber mehr 
als das .Doppelte des oben berechneten Betrages. Zur Aufkliirung 
des Processes hat  Verfasser die bei der Operation entweichenden 
Producte untersucht und gefunden, dass freier Schwefel und ein Ge- 
misch von Kohlensaure und Kohlenoxyd entweicht, in welchem das 
Kohlenoxyd - j e  nachdem man 4.5 oder 8 Th. Kohlel) angewandt 
hatte - 14.5 oder 27 pCt. ausmacht. Das  Kohlenoxyd ist offenbar 
durch Einwirkung der Schwefligsaure aus der Kohle hervorgegangen. 
Der Vorgang bei der Silicatbildung lasst sich annahernd durch fol- 
gende Gleichung ausdriicken: 
3NasSOd + 6SiOa + 5 C  = 35 + 4COz + CO + 3(NapO. 2SiOp). 

Ueber das Drehungsvermogen verschiedener Seidenarten, 
ron LBO V i g n o n  (Conzpt. rend. 114, 129-131). Die Drehkraft [ u ] ~  
des Seidenleims (in Natronlauge) verschiedener Seidenaorten lie@ meist 
zwischen -30 bis -45O, diejenige des Fibroi'ns ( in  Salzsaure resp. 

SO1 + C = 2 SO2 + CO2 + 2% S. 

Qabriel. 

Schwefelsiure) zwischen - 39 O 5 '  bis - 48 O 2'. Gabriel. 

Zur Kenntnise der Flemme, von Nic.  T e c l u  (Joum. f. prakt. 
Chem. 44, 246-255). Mit Hiilfe des ron  H e u m a n n  (Anl. z. Exp. 
Fig. 253, S. 413) angegebenen Leuchtgas-Explosionsapparates lasst 
sich veranschaulichen, dass eine Leuchtgasflamme durch Zutritt von 
Luft unter geeigneten Umstiinden sich in  zwei Flammen spaltet, von 
denen die eine an ihrer urspriinglichen Stelle fortbrennt, wahrend die 
andere sich in der Brennerrohre abwarts bewegt. Verfasser erortert 
die Ursachen dieser Flammenspaltung an der Hand zweier Abande- 
rungen des Heumann 'schen  Apparates und erklart aus diesen Er-  
scheinungen die Eigenschaften der B u n s e n 'schen Flamme. Diese 
erscheint danach aus zwei iibereinander gestellten , kegelfijrmigen 
Flammen VOII verschiedener Hijhe und gleicher , der Ausstromungs- 
offnung des Brenners entsprechender Basis zusammengesetzt. An der 
Peripherie des griisseren, ausseren Kegels erfolgt hei verhaltnissmassig 
geringerer Hitze die Verbrennung der Leuchtgasbestandtheile, welche 
durch die untere Flamme unverbrannt emporsteigen, mit dem Sauer- 
stoff der umgebenden Luft. In  dem zwischen der brennenden Peri- 
- 

'I Auf 50 Th. Natriumsulfat und 50 Th. Kieselsiure. 
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pherie und dem inneren Flammenkegel liegenden Zwischenraum geht 
keine Verbrennnng vor sich. Die innere Flamme, deren Hiihe die 
Resnltirende aus der Verbrennungsgeschwindigkeit des einstriimenden 
Gasgemenges und seiner Einstriimungsgeschwindigkeit ist, hat die 
Brandflgche nach unten gekehrt und erreicht eine sehr hohe Tempe- 
ratur. Die verschiedene Hitze in den verschiedenen Zonen der Flamme 
und die Richtung , von welcher der  zur Verbrennung erforderliche 
Sauerstoff zustriimt , liisst sich (besonders bei den Brennern von 
D e s a g a ,  M a s t e  und T e r q u e m )  leicht aus den Brandfiguren er- 
sehen, welche man auf Holztafeln durch horizontales oder vertikales 
Hineinhalten in die Flamme hervorruft. Schotten. 

Entgegnung, voa A. C l a s s e n  (Journ. f. prakt. Chein. 44, 411 
bis 414). Die Entgegnung auf die Ausfiihrungen des Hrn. S c h n e i d e r  
(dime Berichte XXV, Ref. 75) handelt von der Herstellung des zu der 
Atomgewichtsbestimmung benutzten Wismuths. Schotten. 

Organische Chemie. . 

Ueber die Cemphersaure - und Isocamphereiiureester und 
iiber die Constitution der Cemphersauren, von C. F r i e d  e l  (Compl. 
rend. 118, 825-832). Ausgehend von der Campherformel ( I )  K e -  
kul8'  s ertheilt Verfasser der Camphersaure (Isocamphersiiure) fol- 
gende Constitution (11): 

Diese Formel entspricht nach Ansicht des Verfaesers dem Verhalten, 
den Reactionen und den Umbildungen der genannten SLure: so l lss t  
sie die Existenz von 4 Isorneren (+ und - Campherezure, + und 
- Isocamphersgure) voraiiesehen. D a  sie nur 1 COz H enthalt, ist 
die Saure nicht zweibasisch im eigentlichen Sinne, doch besitzt das 
(OH) in Folge der Nachbarsehaft Ton CO stark saure Natur. Von 




