
A N N A L E N  
DER PHYSIK UND CHEMIE. 

JAHRGANG 1830, SIEEENTES STCJCK. 

I. Ueler die Zusammensetzung tler Wcinsti'ure 
und Traubcnsiiure ( J o h n ' s  Siiure aus den 
Vogesen), iiber c1a.s Atomengewicht Cies Riei- 
oxyds , ne'bst allgemeinen Rcmerkrmgen iiben 
solche KD'rprr, die glcichc Zusammensetzung, 
aber ungleiche EigenschaJm besitzen; 

uon J. J .  B e r z e l i u s .  
(Kongl. Prtenrk. h a d .  Hand& 1530.) 

Die Zusammensetzung der Weinsfure ist von P r o u t  
aiiders mie von inir angegeben worden. Ich hattc in ihr 
5 Atome Sauerstoff, 4 Atolne Kohle und 5 Atorne Was- 
serstolf gefunden; wogegen P r o  u t's Analyse niir 4 At., 
d. h. 2 Uoppel- Atome von letzterem Elcinente angiebt. 
Obgleich diels Resultat eine Folge davon seyn kiinnte, 
dah  es 'P r 0 u t ,  welcher zwei Voliimiiia Wasserstoff ei- 
nem htorne gleich setzt, fur ungereimt halt, 24 At. in der 
Saure anzunehmen, so ist doch die Genaiiigkeit dieses 
Chemikers zu wohl bekannt, als d d s  ich nicht hiitte mein 
Resultat fur feblerhaft halten sollen, zumal es bci mei- 
nem ersten Versuche zur Zerlegung organischer Kiirper 
erhalten wurde, bei welchem ich wahrscheinlich noch uicbt 
acbtsam genug auf die Entfernung des hygroskopischen 

innal .  d. Physik.B.95.St.3. J. 1830.St. 7. U 
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TVassers gewescn bin. D i e t  h i l t  iiiich vcranlafst, die 
Analpse dieeer Sliure zu wiederholeu. 

Icli habe in der vorliegendeu Abhandlung das bei 
meioen Versuchen aiigewandte Verfahren iiinstlindlich be- 
scliricben, auch die Ergbnisse  der uninittelbaren Wii- 
gring, atis dcnen das wissenschaftliche Resultat berechnet 
wurde, genaii aiigegeben. N a n  hat in iieucrer Zeit stark 
angefangen, dicseii fur die Beschreibung eioer jeden Un- 
temicliung so hiiclist wichtigen Puukt zii vernachl3ssigen, 
iind, init kurzer Andeutung der Metliode, nur  das nis- 
senscliaflliche Kesiiltat anzugeben. Diefs kiirzt zwar die 
Aufstitze' bedeuteiid a b ,  und erleichtert den Zugang zu 
den Resultateii fur jeden Leser, der sie uiclit niilier ZLI 

prufen beabsicbtigt. - Alleiu Dei jeuige, welcher seine 
etnaigen Zweifel zu heben wiinscht, sieht sich dazu dler 
Mittel beraubt, und es bleibt ihm our iibrig, die Versu- 
che zii wiedeiholen, ivozu es aber oft an Zeit und Ge- 
legenheit fehlt. - Eiue detaillirte Beschreibung der Vor- 
richtangen, der befolgteu VorsiclitsinaTsregeIn und der un- 
mittelbar erhaltenen Resultate, hat den Zweck, den Le- 
ser so nahe wie mBglich in die Lage zu vcrsetzen, als 
wzre e r  bei den Versuchen zugegen und kiSnnte selbst 
iiber sie sein Urtheil abgeben. 

1) W e i n s s u r e  ond Ble ioxyd .  

A. Weinsawes Bleioxyd und dessen Analyse. 
Weinszure wurde in Wasse r  gelast und in dasselbe cine 
Aufliisung von essigsaurem Bleiozyd gelrfipfelt, bis der 
anfaiigs verschwindeude Niedcrschlag bleibend zu werden 
anfiiig; es sclilug sich eiue Portion weiusteinsauren Blei- 
oryds nieder, mit welcher die Flussigkeit z w d f  Stunden 
lang digerirt wurde, wobei eine Portion dieses Salzes an 
J e r  Innenseite des Glases krgsfallisirte. Auf diese Wei se  
wird aus der Weins lu re  der  Hinterhalt von Schwefel- 
saure geBllt,  so dafs, wenn man eine Portion der Fliis- 
sigkeit abfiltrirt uud rnit Salpeterslure versetzt, nicht die 
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geringste Triibung durch essigsauren Baryt dan'n bervor- 
gebracht wird. Die v ~ m  Niederschlage abfiltrirte Flus- 
sigkeit wurde nun, jedoch nicht. bis zur hbscheidiing aller 
Weinssure, mit essigsaurem Bleioxyd gefallt , der Nie- 
derschlag gewaschen und getrocknet, erstlich ail trockner 
Luft in gewohnlicher Temperatur, und dann bei 100" C., 
wobei er indefs nur eine Spur von Feuchtigkeit verlor. 
Bei 120° C. anderte sich seiii Gewicht nicht mehr. Diese 
Urnstande beweisen, dafs dieses Salz kein cbemisch ge- 
buudenes Wasser enthllt. 

Die Analyse desselben stellte ich auf folgende Weise 
an. Das Salz wurde ljci 100" C. in einein Luftetrom, 
welcher durch eine lange, mit geschmolzenein und grirbl 
lich gepulvertem Cblorcalcium gefiillte H i k e  ging, gelrock- 
net, darauf unter fortw3hrendem Hiuiiberleiten desselben 
Luftstroms bis zur gewbhnlichen Teinperatur dcr Luft er- 
kalten gelassen, und nun aiif einem tarirten FJhrglasc ge- 
wogen. Auf demselben Glase wiirde es uber der Flamme 
einer Weingeistlampe erbitzt, und m a r  so, daCs das Blei- 
salz in einem Punkte am Rande zu glimmen anfing, wor- 
auf dann die Hitze vermindert wurde, dainit die Verbreii- 
nung von der augezundelen Stelle langsam fortschritt. 
Ohne diese Vorsichtsinakregeln niinmt die Hitze bei der 
Verbreiinung des Salzes leicht SO zu, dafs die Masse leb- 
haft gluhend wird und etwas Blei verdampft. Nach 
beendigter Verbrenoung wurde die Masse, damit kcine 
etwa unverbrannte Kohle zuruckbleibe, bis zii anfan- 
gendem Gluhen erhitzt, darauf erkalten gelassen iind ge- 
wogen. Der gebraonte Ruckstand ist eio Gemenge von 
B1ei oder dessen Suboxyd mit Bleioxyd. Wenn man die 
Masse mit verduniiter Essigszure iibergiefst, lost sich zu- 
erst Bleioxyd, und d a m ,  wenn mehr Essigsaure hinzu- 
kommt, backt das zuvor pulverformige Suboxyd zu einer 
zusamrnenblngenden Masse von reducirtem Blei zusam- 
men; diese wurde gut mit Wasser ausgewaschen, im Was- 
serbad getrocknet und gewogen. Fur 100 Tb. reducir- 
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verbrann-l 
' e  "lenge' stand' 

2 Grin. 1,2120 
2 - 1,2025 
2 - 1,1945 

Yetalli- Ainzuge- 'Ger3mm- Procentische Zusmi- 
sches 1 ' figter iter KieLi menrctzung. 
Blci. Sauerstoff. stand. ~ l ~ i ~ ~ ~ d  IWcinsjurc 

0,5300~0,012 185 /25 119'6;, 7 72.13 37,2753 
0,G710i0,0519:35 1,25134/62;7170 37,2830 
0,7860 0,068'i201~,25522162,~~~10 37,2390 

2,8573 
9,8873 

1,7390~0,9i65~0,07312O~~,S1'222]63,7618~37,2382 
I I 15,5761716'2,7431 137,2569 
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ten Bleies wurden 7,725 Th. als lortgegangener Sauer- 
stoff zu dem Kickstand addirt. 

Folgedde tabellarische Zusalnineilstellung zeigt die 
Resultate von 4 Analxsen. Die letzte Angabe darin ist 
die Mittelzahl. 

Da das Atomengewicbt des Bleioxyds 1394,5 ist, 
so ergiebt sich das der Weinsaure aus der Proportion 
62,7431 : 37,2569=1394,5-. 528,35 Nach meiner Aua- 
lyse der WeinsSure sollte das Atomengewicbt derselbeu 
seyn: &36,949 ; , iiach der von P ro  u t dagegen: 830,709. 
Die lelztere ZaM stimnrt also besser rnit der Analyse des 
meinsauren Bleioxyds. Es wiirde auch kein fernerer Be- 
weis fur deren Richtigkeit abthig gewesen sepn,’ ivenii 
iiicht die Aualyse der Traubensatire , des Vergleiches mit 
der Weinsailre halber, zu einer aeueu Untersuchung der 
letzteren aufgefordert hatte. 

B. Annlyse der Wehsdlue. Der Gang der h a -  
lyse war folgender. Ein Gramm wasserfreieu weinsau- 
ren Bleioxyds wurde wit 20 Grin feingeriebeuen und 
frisch zuvor gegliihten Kupkroxyds vermischt. In eine 
an einein Ende zugeschmolzenen Glasriihre wurde ein 
Gemenge von 0,B Grin. geschmolzenen und gepiilverten 
chlorsauren Kali’s und 1 Grm. Kupferoxyd eingclegt, dann 
erstlicb das Gemenge von Kupferoxyd uiid Bleisalz, und 
endlicb noch eine 1: Zoll hobe Schicht Ihpferoxyd dar- 
auf gescbuttet. Durch die ganze Lange der Rshre bis 
zuin Boden wurde ein dunner, kurz vorher gegliihter Ku- 
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pferdrabt eingescboben, SO dafs er 1: Liuien aus der 
Kupferoxyd-Masse herausqte;  dann wurde die Kabre 
ausgezogen und zugerichtet , wie es ans alteren Bcscbrei- 
bungen bekannt ist. Das hygroskopiscbe Wasser wurde 
nach Gay-Lussac 's '  Methode fortge~~omrncn, dadurch, 
dais ich die RBhre, ihrer ganzen Llingc nach, in einen 
alechcylinder stellte, woriii Wasser fortwzhrend im Sie- 
den erhalten qurde,  sie denn durch eine Kautscbuck- 
r&re mit der Luftpumpe verband, auspumpte, neue Luft, 
die durch eine mit grobgepiilverteln und geschmolzeoem 
Chlorcalcium geliillte RBhre gegangen war, eintreten liers, 
und diese Operatioh 15 Ma1 hinter einander wiederholte. 
Der Kupferdrabt hat deli Zweck, bei dern Auspumpen 
der Lnft das Aufluften und Herausblasen der Masse in 
der Rbhre zu verhindern, indern er den Z:isammenhan,o 
der Masse auihebt iind der Luft dadurcli einen Ausga~g 
verschafft. - Das unten in die Riihre eingelegte clilor- 
saure Kali dient belianutlich dam,  mittelst dcs Sauer- 
stoffgases die Ietzte Spur VOD Kohlensaure aus der RuLre 
und dem Gasleitungs - Apparat auszutreiben. 

Die Verbrennung, melche im Uebrigen mit den ge- 
wbbibnlichen Vorsicbtsmaisregeln angestellt wurde, gab 0,101 
Grammen Wasser und 0,4975 Grm. Kohlenslure, absor- 
birt von kaustischem Kali. Berechnet man, von der For- 
me1 H4C405 ausgehend, die Menge beider Stoffe, wel- 
che man erbalten mul'ste, so erhzlt man fur Wasser O,lOl!I9, 
und fur die Kohlenstiure 0,49692. Die Uebereiustiminung 
ist mithin vollkommen. Die Weios;iure bestebt dem- 
nacb also in 100 Th. aus: 

Wasserst off 3,0015 
Kohle 36,8060 
Sauerstoff 60,1895 

100,0000. 
Ilr Atomgewicht ist mithin 830,709. Die Abwei. 

cbuug dieses Atomengeloichts von dern aus dcr Aiialgse 
des weinsauren BIeioxyds hergeleiteten 828,05, niimlich 
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2,654, ist zwar nicht bedeutend; indefs, da sie zu Gun- 
sten der Hypothese, d d s  die Atomcngewichte' dcr Kirr- 
per gerade Multipla vom Doppel- Atomgewicht des Was- 
serstoffs seyeo, ausgelegt werden k6note, so liann ein 
Versuch, sie z i ~  erkllren, nicht fur uberflussig gehalten 
werden , zuinal,. nach dieser Hypothese, das htornenge- 
wicht der Weinsaure iiur 825 oder das 65fache des vom 
Wasserstoff betriigt. Es liegt in der Natiir der beim wein- 
sauren Bleioxyd aogewaudten Berechnungsweise, daki, 
weon das Atomengcwicht des Bleioxyds felilerhaft ist, 
auch das darnach berecbnetc Atoiii der Weinslure iin- 
richtig wird, nimlich zu leicht, wenn das des Bleioxyds 
zu leicht ist, und umgekehrt. D i e t  verniilakte inich zum 
dritten Male eine Reihe von Versuclien zur Prufung des 
Atomgewichts vom Bleioxyd zii unternehmen. 

Abermalige Versuche iiber das Atomengewicht 
des B l e i j  und seines 0.r-ds. Die Reduction eines Me- 
talloxyds durch Wessersiolfgas scheint ein so eiufacher 
Versuch znr Bestimmung des .4tomgewichts eines Metnlls 
zu seyn, daL man wohl glauben k h n t e ,  die erhalteuen 
Resultiate waren auch ziir Entscheidung der Frage, ob 
das Atomgewicht des Metalls ein Multipluun von Was- 
serstoff sey, hiulanglich genau; allein je mehr man sich 
der adsersten Genanigkeit nahert, je scbwieriger siud 
auch die letzten Hindernisse, die sich deren Erreichung 
entgegenstellen, zu iiberwalligen. Schon der Umstand, daL 
es wenige der zu analysirenden Karper giebt, die IOU 

aller Einmengung oder voii den Stoffen, BUS deren Ver- 
bindungen sie abgeschieden b\ urdeii, vollkommen frei siiid, 
ist oft nicht weniger schwierig, als die Austellung einer. 
genanen Analyse an sich. 

Ich war der Meinung, d a t  krystallisirtes salpeter- 
saures Bleioxyd, welches iui Platintiegel bis zur vollst%n- 
digen Zersetzuug der Salpeterslure gegluht worden ist, 
ein vollkomluen reines Bleiosyd geben wurde; alleiu als 
dieses Oxyd mit Wasserstoffgas reducirt, und das Blei 

C. 
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in SaIpetersPure aufgelfist wnrde, blieben bleifarbene Schup- 
pen  zurlick, die sich a h  lnetallisches Platin ergallen. Die 
Quantitat desselbeo war zwar sehr gering, allein, iveiin 
man sich .auf das Resultat bis zur letzten Ziffer verlas- 
sen will, mufs auch die geringste Eiiiinengung vermie- 
d e b  werden. Auch Gold uiid Silber, als Tiegel gc- 
nommen, werden oxydirt und rnit dein Illeioxytl verbiiii- 
den, sogar, wenn man das Salz in kleinen Portioneri in 
die zuvor gluhend geiiiachlcii Tiegel cintragt; auch ist 
das so erhaltene Bleioxyd stlirker n i t  dein freintlen Me- 
tall verunreiiiigt, als wenn das Gliihen in einem Platiii- 
tiegcl geschieht. Biers veraulafsle mich, liohlcnsaures Blei 
anzuwenden , theils ails essigsaureiri , tlieils nus snlpcter- 
eaiirem Bleioxyd gefallt , und zwar, uui jetlc Eiiiinengun,o 
des hiezu angewaudten kolilensaurcn Batrons zu rerhu- 
ten, nicht bis ziir vollsttindigen Zerlegiiiig des Snlzes; 
allein, ungeachtet der vollkoininneii husn.asch~mg dcs 
"iderschlags, schwankte in beiden Fellen das .durch die 
Reduction erhaltene Atomgeniclit VOD 1363,5 bis 1306, 
uud als .das Blei mit reiuem Wasser iihergossen wurde, 
fand sicb kohleusaures Natron darin. Kohlensaures Am- 
moiiiak, ' als Fallmittel angewandt , wiirdc w a r  dieseii 
Ucbelstand nicht mit sich gefuiibrt liaben; allein theils ist 
es schwer, falls 'man nicht besondere Sorgfalt anwendet, das- 
Eelbe frei von aller Spur vou Chlorammouiuin und schwe- 
felsaiirem hmmoniak zu erhalten, theils aiich kaii i i ,  beim 
Ausgluhen des Oxyds, der  Wasserstoff des Aminoniaks 
ein wenig Suboxyd erzeugen, welches nicht sichtbar ist, 
aber das Resultat merklich audert. 

Auf folgende Weise glanbe ich ist es mir gegliickt, ein 
gniiz reines Rleioxyd zn erhalten. Salpetersaures Blei- 
oxyd wurde in einem Platintiegel gegliilit, bis uur Elei- 
o s j d  iibrig >yar,  dann zu Pulver gerieben, uiid einige 
Etundeii lang mit seinem doppelten Gewicht an ueutra- 
lem salpelersauren Bleioxyd und init W'asser digerirt, 
d a m  wurde die Fliissigkeit abgegossen. Das Bleioxyd, 
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welches in balb-salpetersaures Bleioxyd (@b2 g) verwan- 
c?elt war ,  .cvur,'e nun  in siedendem Wasser  gelijst, die 
Liisiing kochendheik filtrirt und dem Erkalten ubcrlassen, 
wobei das Salz in feiueii scbuppigcn Krystalleii auschok 
Diese ivurden gesainlnelt , gewaschen, ZII eiiiein zusain- 
menl~~ngenden  Muinpen geprelst und getrocknet. I)ic 
;Mutterlauge von diesen Krystallen e n t h ~ l t  ein noch basi- 
scheres Salz, wclches beim Vcrmischen mit einer Lbsung 
des neutralen Salzes niederf:illt, wozu fur diesen Ver- 
such die zu AnfanSe dieser Operntiou nbgegossene Flus- 
sigkeit aogewandt wurde. Der  neue Niedersclilag, n el- 
cher pulverfiiniiig war, wurde auf ein Filhiim gebracht, 
uiid, iiachdem e r  sich ausgetriipfelt liatte, noch feiicht 
init ibin ein Platiuticgel eine halbe Linie dick innendig 
Fusgestrichen. Dieser Beschlag sak, nachdein er getrock- 
net war, sehr fest i n  Tiegel. I)a dieses basische Salz 
bei der zu seiner vollstlndigen Zersetzung erforderlichen 
l'einpcratur nicht schmilzt, so bildet sich auf diese Wei se  
ein Tiegel von Bleioxyd, welcher zwar an  seiner Be- 
ruhruiigsflZche mit dcin Platin platinlialtig wird, aber die- 

In deli so 
ansgefutterten Tiegel wurde das basische Salz gelegt, in 
einzelnen Stuclien, darnit es noch beendigtem Gluhen, ohne 
Vermengung mit dem Oxgd vom Beschlage, herausgenom- 
men werden konnte. Beim Breniien wurde der 'l'iegel 
in einen noch griifseren bedeckten Tiegel gestellt, und 
letzterer zwischen Kohlen bis zum Rothgluben erhitzt, 
bei H elcher Temperatur das Bleioxyd nicht schmilzt. Man 
sieht sehr leicht, wenn das Cleisalz vollstandig zer- 
setzt ist, denn es verwandelt sicb erst in Mennige, wel- 
chc in der Gluhhitze fast sch:tarz aussieht, und von der 
man auch den letzten Punkt dcutlich erkennen kano. 
Nachdcrn diese verschwunden ist, wird die Hitze no& 
eine gute balbe Stunde lang unterhalten, und dann der 
l iegel herausgenommeu. Das erbaltene 0 q - d  war schijn 

~ sen Platingebalt niclit deiu Innern mi~hei l t .  

r .  
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citronengelb und haftete nicht iin Mindesten mit dem Be- 
schlag zusammen. Er besafs noch den Schimmer der zer- 
setzten ~ ry~ ta I I schuppe~~ .  ES lbsle sich in verdiiiinler 
Essigsaiire, ohm im geringsten seine Farbe zu andern 
oder eiueil Riickstand zu hiliterlassen , zuin Beweis , dak  
cs keine Mennige enthielt. Die Liiaung wurde auch nicht 
von salpetersaurem Silberoxyd getrubt. 

Als inan das Oxyd in Salpetersiiure lbste, mit Schwe- 
felssure fiillte, die filtrirte mi re  Fliiseigkeit abdiinstete 
und die Schwefels3ur.e fortrauchen lids, blieb scbwefel- 
saiires Bleioxyd zuriick, aus welchein Wasser keine Spur 
eincs Kuplersalzes auszog, und das Wasser wurde vom 
kaustischen Ainiiioiiiali weder gefarbt noch gefiillt. Ua? 
ails dein Oxyd mit Wasserstoff reducirte Blei lbst sich 
ohne Ruckstand in Salpeterstiiire. Bas Oxyd war dso 
rein. 

Das Oxyd wurde, in Stucken, nicht in Pulver, in 
eine aus eiuer Barometerrihe geblasenen Glaskugel ge- 
bra& iind in dieser gewogen. Urn alle Feucbtigkeit zu 
vertreiben, wurde die Kugel iiber der Weingeistlampe 
erhilzt, bis das Oxyd eine dunkel orangerothe k’arbe an- 
genommen hatte, dann ein Strom wasserfreier Luft durch 
dieselbe gelcitet und hiemit bis zum Erkalten fortgefah- 
ren, worauf die Lampe ausgelbscht wurde. Das Oxyd 
hatte nun seine friihere citronengelbe Farbe wieder an- 
genommen, zuin Beweis , dafs keine Meniiige gebildet 
morden, wozu auch iiberdiefs die Temperatur nicht lioch 
genug war. Das auf diese Weise bereitete Osyd ist uii- 

geniein weoig hygroskopisch, so d a k  13 bis 14 thane 
hiichstens 1 + bis 2 Milligrm. Feucliti$eit enthielten. 

Das Wasserstoffgas wurde mittelst destillirten Zinks 
und Sclnvefelsaure entwickelt , erstlicli durch eiue Auflb- 
sung voii Bleioxyd in kaustischem Kali geleitet, uiid dann 
in eiue Rohre, welche grob gepulvertes Kalihgdrat ent- 
hielt. Beiui hnfange der Operation, und bis ungefhlir 
zwei Drittel reducirt waren, wurde die Temperatur nicht 
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so hoch gesteigert, dafs die Kugel am Boden gIuhte. 
Wenn  diese Vorsicht aufser Acht gelassen wird, verei- 
nigt sich eine Portion Bleioxyd mit dem Glase und wird 
nachher nicht reducirt. Aus dicsem Grunde auch wurde 
das Oxyd in Stucken eingelegt, welche das Glas nur in 
wenigen Punkten berulirten , und zwischen einander dem 
Wasserstoffgase frcien Spielroum dnrboteu. Die erste 
Einwirkung des Wasserstoffgases bcsteht darin, d a t  es 
d n s  Oxyd in Suboxyd verwandelt, wobei die Stucke dun- 
kelgrau werdeu, iibrigens ihre Form und GriiLe bebal- 
ten, ungeachtet die Teinperatur hi)lier ist, als zum Schmel- 
zeii derselben erforderlich ware, weiin diese grauen Stiicke 
ails riietallischem .Blei bestandeu. Zuerst, ivenn das clas 
am Boden zu gliihen anfangt, sieht man kleine Bleitropfen 
sich bilden, wobei die Stucke allmiilig zusainuiensinken 
und sich hernach in fliissiges Blei verwandeln. Von den 
weiterhin analysirten Portionen Bleiosyd waren blok 
zwei in einer und derselben Operation bereitet; jede der 
iibrigen war fur sich dargestellt, daixiit niclit eiu Fehler 
in der Bereitung des Oxyds eineii constanten Fchler in 
alleu Analyseri hervorbringc, was leiclit gescheheu kmn, 
sobald man zu den verschiedenen Analysen ein zu deu- 
selben Male bereitetes Oxyd anwendet. 

6,6155 
8,0430 
13,1463 
13,1830 
14,4570 
14,6260 

KO.[ 

- 61 

- 
1 
2 
3 
4 
5 

6,1410 0,4745 11294,202 92,8275' 7,1723 
7,4675 0,5773 11293,174 9482.22 7,175s 

IS,l&3C: 1,0180 1293,222 !J2,S22 1 7,1756 
13,4180 1,0390 1291,313 92.3201 7,1559 

12,20 15 0,9420 1295,693 92,8346 7,1654 

l3,537731 1,04853 1291.916192.S314 I 7,1686 

Diese Resultate, welcbe nicht ganz zwischen 1293 
uiid 1296 schwankeii, scheiiien zii beweisen, dak  das 
htomengewicht zwischen diesen beiden Zahlen liege. Die 
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Mittelzahl dieser neuen Versuche weicht SO wenig von 
der bei meinen friiberen Versuchen erhaltenen Zahl, nam- 
lich 1294,489 ab, daL ich es nicht fur nathig halte, die 
letztcce zu Zudern. 

Weiin das Wasserstoffatom 12,5 wiegt, so mufste das 
Atomgewicht des Ulei's, wlre es ein Multiplum dieser Zahl, 
entweder 12873 oder gerade 1300 seyn. Und wenn eine 
dieser Zahlen die wnhre ware, SO kitten, wie mir scheiut, 
such lneine Resultate urn dieselbe oscilliren mussen, statt 
dessen sie, wie inan geselien, um eine Zahl oscillirten, 
die zwischcu den beideu eben genannten liegt. 

Nehmen .wir inzwischen das Bleiatom zu 1300 an, 
wie es gew8linlich vou Deneu geschielit, welcbe alle Ato- 
iiiengewichte zii Multiplis voui Doppclatoin des Wasser- 
stoffs. inacheo, diese nchinen auch das Atoinengewicbt der 
Kohle zu 75 an, wonacli das der Weinsawe zu 825 wird. 
Das Atonwngeyicht des weinsauren Bleiosyds wiirde dann 
22.26. Each den vorbin angefiihrten Versuchen ist das- 
selbc 2225,207, komlnt also dieser Zahl sehr nahe, und 
zwar weil das Atomgewicht der Kohle ersctzt, was dem 
des Blei's abgeht. Die hnalysc des weiiisauren Blei- 
oxyds mufs demnach natiirlicherweise eiitscheiden, welche 
dieser Ansichten der Wabrlieit am nPcIisteii_liommt, denn 
das weinsaure Uleiosyd enthalt: 

nach nieiricr nach der Atomeozahl, die ein Blul- 
Aturnentalil. tiplum von derdes~'assersto1fs ist. 

Bleioxyd 62,665 62,913 
Mieinsiiure 35,335 37,087 

Das Mittelresultat der Analysen weicht in der Mengc 
des Bleioxyds von beideu ab, alleiii voii dem ersten nur 
urn 0,00075, dagegen von dein lctzteren urn eiue dritte- 
l in lb  @[sere Zalil, uamlich uin 0,0017, SO dafs die Abwei- 
cbul~g sclion auf eiue Ziffer fiillt,  nelche in dein Resul- 
tale eincr einigcrmafssen guten Annlyse constant sejn rnuCs, 
namlich auf die, welche die Tausendstel der aualysirten 
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Qiiautitat ausdriickt. Es mufs deinnach fiir hacbst wahr- 
scheiiilich, wenn nicht gar bewiesen , angesehen werden, 
dafs das Atomengewicht des Bleioxyds kleiner als 1400, 
und das der Weinssure grofser als 625 ist. Wor in  die 
Abweicbung der uach ineiner Atomenzahl berechncten Zu- 
sainmensetziing des weinsauren Bleiosyds ibren Grund 
babe, ist nicht lciclit zu entscbeiden, ungeachtet sie erst 
bci einer Ziffer eintritt, auf welche scboii gewiihnlich die 
Beobachtungsfehler EiufluEs babeo. Da kein Atomgewicht 
als absolut richtig angcselien werden kaon, so kaiin jene 
..Abweichiing von einein Fehler iii alleii herrubren. Ver- 
sucht man, nach der hnalyse des weinsauren Bleioxyds, 
ails deln Atomgewicht der Weinsiure das des Bleioxyds 
zu bercchncn, so fiodet man dasselbe =1298,97. 

Als ich Liber die UinstPnde nachdachte, welche oben 
bei dein analytischen’ Verfahren das htomgeivicht des 
Blei’s urn eine so geringe Griifse constaut zu leicht ge- 
niaclit liabcn kiinnten, fie1 es mir ein, daL das Bleioxyyd, 
so bcreitet, wie icb es auwandte, gemirs der Eigenschaft 
porijser Kiirper vielleicht in den von der Salpcterskiurc 
hinterlasseuen Zwisclienrlumen wohl Luft condeiisirt ha- 
hen inuchte, da sie iiur das doppelte Voluinen des Osyds 
zii betragen brauchte, inn eine solche Aenderung iu deiu 
Resultate hervorzubringcn. 

Ich driickte deshalb 5 Gnu. dieses Oxyds aiif den 
Boden einer gradiiirten Riihre, fiillte diese mit Quecksil- 
ber und kelirte sic in einer Quecksilberwaone UUL Dar- 
aiif brachte icli 4 Kubikcentimeter Wasser hinein; das 
Oxyd, nelches dariu niedersauk, verinchrte das Volumen 
dcs Wasseis nicht viillig uin 46 K. C. Der  vom Blei- 
osyd ziivor eiugenommene Rauln wurde uiii 0,6 K. C. 
vcrmindert. Der Rest war die zwischen dem Oxyd ein- 
gescblosserie Luft. Als z w  Losung des Bleioxyds etwas 
verdiiniite Essigsaure hineingebracht wurde, entstand eine 
selir schwachc, aber fortdauernde Entwicklung von aukerst 
kleinen Liiltblasen, welche langsam aufstiegen, und end- 
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lich, gesammeIt, 1,L Kubikcentimeter oder aabe das dop- 
pelte Volumen des Oxyds betrugen. Da indels die Luft- 
capacitat der biebei aoge\.vandtcn Fliissigkeiten durch den 
darin gebildeten und aufGeliisten Bleizucker bedeutend 
abgesudert worden seyn kiinute, SO kfst sich auf dieses 
Resultat kein grofses Gewicht Icgen, ziimal die Luft mei- 
stens pus dem Wasser und dcr angewandteu Snure her- 
riihren kann. 

Uni dieses Resiiltnt zu controllireii, gab icli eiuein 
Apparat, wie er gen-ohnlich ziir Reduction des Bleioxyds 
mit Wasserstoffgas benutzt wirtl, die Einrichtung, dab  e r  
luftleer gemacht, und das Bleiosyd dariii sowohl olfen, als 
n.- -11 Auspiilnpiing dcr JAuft gewogc~i werdeij kountc. Der 
r-pparat, als er fur sich luflleer gcmacht wiwde, verlor 0,043 
Grin., welche er bei Fiillung mit Luft wieder gewann; iiach- 
dcin 20,dG Grm. Bleiosyd darin eingcnogen und er aberinals 
luftleer gemacht worden, verlor er 0,040. Die drei Mil- 
ligramme, welcbe der Apyarat jctzt mehr wog, eciisprc- 
clien genau der GrGlTse, uin ~v'elclie dicse Quantiitit Ulci- 
osyd im Vacuo meLr als in der Luft wiegen muG, weun 
wir das specif. Gewicht des Bleioxyds zu 9,28 annehineii. 
Es ist also klar, dafs bei diesem Versuch keine bestimni- 
bare Menge Luft in den Poreu des Bleioxyds conden- 
sirt gefunden wurde, weil die Kugel abermals 0,043 an  
Gcwicht vorloren haben wiirde, wenn das Bleioxyd ein 
ilim gleiches Voliimen Luft enthalten hStte, uiid 0,046, 
wenn dasselbe das doppelte Luftvolumen enthalten halie. 

Zu fcrnerem Beweis wurde eine Portion von dem 
so gepriiftcn Oxgd in einem Platintiegel gescbmolzen, urid 
die geschoiolzene Masse zur Reduction rnit V'asserstoff- 
gas angewandt. Das Resultat dieees Versuclis ist in der 
vorbergehcnden l'afel unter No. 5. angcfiibrt. Das re- 
ducirte Blei wurde indefs platinhaltig befunden, denn es 
liefs, bei Auflosuiig in sehr verdiinnter SalpetersSure, 
0,0045 Grm. metallischen Platins zuriick. Als die satire 
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Aufliisung mit Blei geslttigt wurde, fie1 kein Platin mehr 
nieder, zum Beweis, dafs dic Salpeterslure nichts Ton 
demselben gebs t  hatte. W e n n  das Platin aIs Oxy- 
do1 im Bleioxyd vorhaoden war,  so bleibt das in der 
Tale1 angeliihrte Resultat ganz ungelndert ; war es abe t  
als Oxyd zugegcn, so wird das Atomengemicht: 1294,79, 
folglich nu r  um ein sehr ( h i n g e s  groker. Die Ursache 
zu dieser hbweichung scheint also nicht in dem Atom- 
gewiclit des Bleioxyds zu liegen. 

Niinint nian an, das Atoingewieht des Rleioryds sey 
13873, was der Versuch docli bestiniint zu widerspre- 
clien scheint, und das der WeinsZure sey  825, so 1Tird 
die Zusaulmensetzung des weinsauren Blcioxyds: 62,712 
Rleioxyd und 37,255 Weinsaure, welches also naher mit 
dem Kesiiltat der '  hnalyse ubereinstimint. 

Alle Versuche ziir nestiminung des Atoinengewichts 
der Kohle hnben daseelbe gr6fser als 75 gegeben. Als 
jch die Zahl 7933, welche ich bei meineii crstcn Ver- 
suchen gefundcn hatte, auf die von mir angestellten Ana- 
lgsen organisclier Stoffe anwendeii wollte, entstand iin- 
iner ein Verlust im Resultat. Als ich dagegen das von 
D u l  o 11 g und mir genieinschaftlich besfiininte Atomengc- 
wicht 76,426 anwandte, so sliminten die gefundenen Mcn- 
gea von Kohlenssure ganz gut mit dem bereclineten Ver- 
haltnifs. Daraus scheint also hervorzugehen, dafs das 
Atom der Weinsaure grilfser ist als 825, iind zwar haupt- 
sschlich ails dem Grundc, weil in dieser Zahl das Ato- 
meagewicht der Kohle zu klein angcnoininen ist. 

Nach den bis jetzt angefiihrten Versuchen, die H ~ p o -  
these uber die Wassersloffinnltipln fur widerlegt zti bn1- 
ten,  wiirde eine unzulangliche Bekanntscliaft init der 
Schwierigkeit der Anstellung einer ganz genanen bualysc 
verrathen; allein da  sich kein natiirlicher Griiud fur diese 
Hypothese einsehen IaEst, und da  sie ihre Stiitze haupt- 
s~ch l i ch  darin hat, dafs, zur Zeit ihrer Entsteliung, eiiie 
grolse Meugc von Analyseii keine solche Genauigkeit 
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be&, als d a b  die Vergrarserung oder Verminderung 
der gefundenen Zahl anf ein gerades Multipluin vain Atom- 
ge5vicht des Wasserstoffs aufserhalb der Granzen dcr ge- 
~~bl~t l ] icben  Beobacbtungsfehler gefallen wtire; so sind wir 
211 deui Schlufs berechligt, dafs diese Hypothese bis jetzt 
nicht oder wenigstens uicht hiul~nglich V O I ~  Thatsachen un- 
terstfitzt wird, als dafs inan sie fur riclitig halten sollte, 
wie es sehr viele Chemiker, besonders in England, bisher 
gethan baben. 

2. TraubensZure .  

Die Geschichte dieser bisher wenig bekannten SIurc 
ist im Kurzen diese. Eine Person in Thann,  einer klci- 
lien Stadt im Wasgau, welche sich mit der fabrikmafsi- 
gen Bereitung der Weinssure beschsftigte, fand, dafs mit 
der gewblinlichen Weinsanre eine Portion einer andereti 
Siiure anschofs, welche weniger liJslich mar als die Wein- 
s:riure. Er hielt sie fiir Oralsaure, und suchte sie als 
solche in den Handel zu bringen. Die erste wisseu- 
schaftliche Untersuchung derselben gab J o h  n im J. 1819 
(dessen Handworterbuch der Chemie, Bd. 1V. S. 123.), 
wobei er die Remerkung machte, dafs sie meder Wein- 
saure noch- Oxals3ure sey. Er nannte sie Sawe aus den 
Vogesen. G a y - L u s s a c ,  welcher Thann im J. 1526 be- 
siichtc und von dem Fabrikanten daselbst die ntimliche 
Saure bekam, stellle einige Versuche uber sie an *), aus 
denen er den Schlufs zog, dafs sie keine Weinsaure sey, 
obgleich ihre Satligungscapacillt I IW iun einige Tauscnd- 
stel von der der Weinsaure abweiche. Die Ifntersuchun- 
gen , welche Gay - L u s  s a c bei dieser Gelegenheit iiber 
die Zusammenselzung und das allgemeine Verhalten die- 
ser Saure anzustellen verspricht, sind bis jetzt noch nicht 
bekaunt gemacht. Kurz hernach unteroahm W a lch -  
n e r **) einige Versuche mit dieser Saure, welcbe er spa- 
terhin auf einen grofsen Theil ihrer Salze ausdehnte, und 

*) Journol d t  chimie midieole, Drc. 1826, p.  589. 
*’) Schweigger’s  Journal, XLVIII. S. 238. 



320 
in L. G m e 1 i n 's IIandbuclr der iheoretisclien Chemie, 
3. Autl. Bd. 2. S. 53., mittheilte. G m e l i n  gab ihr den 
Nam en Traubensawe. 

I m  Allgcmeinen scheint man anzunehmen, dafs diese 
Siirire den im Wasgau wachsenden Weintrauben angchbre; 
alleiu diefi kann doch nicht richtig seyii, vielmehr ist sehr 
waIirscheinlich, d a b  sie sich in jedein Traobensaft finde. 
Mau erhiilt diese Siiiire sehr leicht, weiin man traubenslure- 
haltigen Weinstein geiiau mit  kohlensaurcm Natron siittlgt, 
lind den griifsten Theil des dadurch gcbildeten Doppel- 
salzes anschicfsen lal'st ; das weinsaure Doppelsalz schei- 
dct sich dann ab, wlihreiid das weit leiclillirslichere Salz 
der Traubensaure, welches auch nicht in solchcn Iby- 
stallen \vie das weinsaure Salz anschiefst, in der Mutter- 
lauge zuruckbleibt. Die Mutterlange nird dann verduniit, 
mit einem Bleioxyd- oder Kalksalz gefiillt, und der Nie- 
dcrschlag diirch Schwefelsiiure zersetzt. Aus der sauren 
Pliissigkcit schicfst zuerst Traubcns~ui e und danii Wein- 
siiure an. Die ungleiche Liislichkeit im Wasser, welche 
die erste Veranlassung zur Unterscheidung dieser S h r e n  
gab, ist so grofs, dafs, wghrend 2 Tbeile Weins3,urc 
sich bei 1 5 O  C. in  eineur Theil Wasser h e n ,  zur L6- 
sung von 11 Th. Traubensaure, nach W a l c h n e r ,  6 Th. 
ser erforderlich sind. 

Um die Sattigungscapacilt der Traubenszure zu be- 
stimmen, nurde traubensaures Bleioxyd bereitet, auf die- 
sclbe Weise und mit Beachtung dcrselbcn Vorsichtsmafs- 
regel, welche bei den1 weinsaurcn angegebed ist. Das trau- 
bensaure Bleioxyd ist iu iiberschussiger SZure weit M i -  
cher als das weinsaure, und beklcidct die Iunenseite des 
Glases gewiihnlich mit einer diinnen Krystailrinde. Eine 
gesattigte' warme sauce Fliissiikeit setzt es beim Erkalten 
in kleinen Krystallkbrnern ab; das geBllte Salz enthslt 
kein chemisch gebundenes Wasser, das krystallisirte giebt 
Wasser und decrepitirt sachte zu einem Mehle. 

Der Ruckstand von 2 Grm. traubensauren Bleioxyds, 
wel- 
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WeIches bei looo C. getrocknet war,. schwankte in den 
Analpsen von 1,2545 bis 1,2555, und die Mittelzahl der 
einzelnen Resultate war der bci den Analysen des wein- 
Sauren Bleioxyds erhaltenen gleich. Ich halte es dem- 
nach ' f i r  fiberflussig, die Ziffern bier nochmals aufzustel- 
len, da jch das Maximum und Mhiirnum der Resnltate 
bereits angegeben habe. 

Die Verbrennung des trqubensauren Bleioxyds ge- 
scbah auf gleiche Weise wie die des meinsauren. Ein 
Grill. traubensauren Bleioxyds gab: 0,101 Grm. Wasser 
uad 0,49S Grm. Kohlensiiure; ganz dasselbe Resultat 
tvurde bei einem zweiten Versoch erhalten. 

Das Resultat dieses Versiiches zeigt also, d a t  die 
Traubcnsliure uicht nur dasselbe htoinengewicht, sondern 
auch dieselbe proceiitische und atoinistische Zusammen- 
setzung wie die Weinshre  bksitzt, und dak sie uns mit ei- 
nem neuen Beispiel der unerwarteten Erscheinung berei- 
chert, dak.es Harper giebt, die ails einer gleichen Anzahl 
derseIben einfachen Atom zusauimengesetzt siiid , abor 
deuiioch ungleiche Eigcuschaften besitzeu. 

Jemehr sich das Daseyu solcher Kbrper bestatigt, 
desto wicbtiger n ird es, die Verschiedenartigkeit ihrer 
Eigenschaften und der Form ihrer krystallisirten Verbin- 
dungen kennen zu lernen. 

Die krystallisirte Traubensiiure schien mir beson- 
ders geeignet, eine bestimmte Verschiedenheit in den Ei- 
genschaften und in der Form an den Tag zu legen, weil 
sie eine andere Krystallform hat als die Weindure, und 
in der WSrmc vermittert, was die WeinsYure nicht thut. 
Die Traubenshre wurde zu feinem Pulver gerieben und 
21 Stunden laug bei l S o  C. in trockner Luft gelassen; 
darauf wurdeu 100 Th. von derselben abgewogen und 
bei 100" C. in einem Strom wasserfreier Luft getrocknet. 
Sie verloren dabei 10,63 Th. Wasser, und dieser Ver- 
lust nabm durch kingere Erhitznng nicht mebr zu.. Da 
diescs Rcsulht nicht mit der Ssttigungscapacitlt der Saure 

.Annil. d.Physik. B. 95. St .3 .  J. 1830. St. 7. x 
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libereinstimmte, so wurde es wahrs~iieinlich, dafs die kry- 
stallisirte Traubensaure 2 At. Wasser enthalte. Es wurde 
eine andere Portion von dem lufttrocknen Pulver mit 
ihrem dreifachen Gewicht an friscb gcgluhtcin, feingerie- 
beiiem Bleioxyd gemerjgt, rnit Wasser zu eincm dumen 
Brei angeruhrt und im Wasserbade einsetrocknet. Sie 
hatte 0,195 verloren. Da aber dieser Verlust noch nicht 
dem zichtigen Wassergehalt entsprach, so wurde sie atif's 
Neue mit Wasser angeriihrt und eingetrocknet ; jetzt hatte 
sie wieder an Gewicht gewonnen, so daCs der Verlust 
nur 0,163 betrug. ' Ich schlds daraus, dafs ein basisches 
Bleisalz mit Krystallwasser gebildet worden war, und 
sctzte desbalb das Geinenge einer Temperatur aus, die 
Iiliher war als looo C., die aber doch noch lange nicht 
das Salz zu zersetzen, oder cine auf derselben Sandca- 
pelle danebenstehende Portion ?raubenssure zu schmel- 
Zen vermochte. Nach Verlauf einer Viertelstunde hatte 
null die Masse 0,2135 vom Gewicht der aiigewandten 
TraubcnsYure an Wasser verloren , und diescr Verlust 
zeigte sich nicht vermehrt, nachdem die Masse drei volle 
Stunden in derselben Temperatur erhalten worden war. 
Durch diesen Verlust ist bemiesen, dafs die Traubensaure 
2 Atome' Wasser enthalt, von denen einer beim Verwit- 
tern in der warme  fortgcht, der andere aber erst durch 
eine stzrkere Basis ausgetrieben wird. 

Wenn wir fur die Traubensgure dasselbe Symbol 
wie fur die Weinslure gebrauchen, namlich T, weil es 
durcbaus dieselbe Anzahl derselben 'elementaren Atome 
bezeichnet, so besteht T H 2 ,  der Rechilung nach, aus 
78,691 Th. wasserfreier Saure und 21,306 Th. Wasser, 
von wdcben letzteren 10,633 beim Verwittern fortgehen. 
Es ist hieraus klar, daCs iiber die Verschiedenheit zwi- 
schen der Krystallform der Traubenssure und Weinssure 
nichts geschlossen merden kann, da die erste ein Atom 
Wasser mehr enthzlt als die letztere. 

Die Traubensaure giebt ein saures Salz m't Kuli, 

- 

- .  
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&en 80 scbwer]&lich wie der Cremor Tarlari. W i e  die- 
scr enthllt . es ein Atom Krystallwasser. Seine Schwer- 
l~slichkeit im Wasser und die geringe Mengc von Saure, 
l\-elclbc ulir zu Gebote stand, haben mir nicht erlaubt 
sie in so regcllnafsigen Krystallen zu erhalten, um etwas 
uber deren Form auszumachen, welche jedoch von der 
des sauren weinsaiiren Kali’s abzuweichen scheint. Die 
\Veins%ure giebt bekanntlich mit Kali und Natron ein 
Doppelsalz, ausgezeichoet durch die Leichtigkeit, mit der 
es in grofsen regeluiiifsigeu Krystallen anschiefst. - Die 
Traubensiiure giebt kein solches Salz. Auch bei freiwil- 
liger Verdunstung gesteht die a1lm;ilig eiudickende La- 
sung zu eiqer verworrenen Salzmasse, von welcher ich 
nicht einmal weifs, ob sie ein Doppelsalz oder eiu Ge- 
menge von beiden Salzen ist. 

Wenn saures traubensaurcs Kali mit reinem Anti- 
monoxyd gesattigt wird, so entsteht ein Doppelsalz, wel- 
ches dem Tartarus antimonialis analog, aber in seiner 
Krystallfom von diesem verschieden ist. Ich habe es 
zuweilen in Rhomboedern, zuweilen in vierseitigen Pris- 
men mit rhombischer Basis und einer ganz stumpfen vier- 
fllchigen Zuscharfung erhalten. Es ist bekannt, dafs das 
saure weinsaure Kali, mit Antimonoxyd gesattigt, zwei 
verschiedene Salze giebt, von deneu das eine krystalli- 
sirt, das andere aber, nach Heraiisnahme der Krystalle, 
zu einer farblosen, durchsichtigen, gummiahnlichen Masse 
eintrocknet, deren Zusammensetzung noch nicht unter- 
sucht ist. Auch die Traubensiiure giebt zwei Salze; aber 
das zuletzt arischiefsende bildet kleine, zarte, kurze, leichte 
Prjstallnadeln , in  welche sich bei freiwilliger Verdun- 
stuns die ganze Mutterlauge vcrwandelt; an der Sonne 
getrocknet, werden diese Sadcln endlich milchweifs. Das- 
selbe ist der Fall mit dew gummiabnlichen weiusauren 
Salze, in melchein man nicht selten Syuren der eben er- 
wiihnten Nadelii sieh-t, wahrxheinlich von eingemeugtem 
traubensaurem Salz herrfihrend. 

x 2  
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Die Kalksalze beider SYurcn bietcn , wie G a p  - 

L u s s a  c gezeigt hat, die leichtst mahrnehmbaren Ver- 
schiedenheiten dar. Das traubensaure ist vie1 schwerliis- 
licher als das weinsaure, aber dennoch liabcn beide dit- 
selbe Zusammensetzuug, enthalten h i d e  4 Atotne che- 
misch gebundenes Wasser. Das weinsaure Salz enthal t 
21,765 Procent Kalkerde, das traubensaure, bei 20° C. 
in einem Strom wasserfreier Luft getrocknet, hiuterlskt 
nach ganzlicher Zerstiirung +r Siiure iui Feuer 21,775 
Procent Kalkerde, welche sicb ohue alles Aufbrauseii in 
Salzsaure liist. Vermischt man eine Liisung von Gyps 
in Wasser init ein wenig Traubenslure, so wird die Fliis- 
sigkeit nach einer Stunde getriibt, iind nach 24 Stonden 
ist der griifste Theil ihres Kalkgehalts als traiibensaurer 
Kalk niedergeschlngen. Die Weinssure bewirkt keine 
Triibung. Weiin i n m  weinsauren und traubensauren 
Kalk, jeden fur sich, in ein wenig verdiinnter Salzskire 
aufliist, und diese Liisung mit knustischetn Alumonialr sat- 
tigt, so fiillt der traubensaure Kalk sogleich oder nacli 
nenigen Augenblicken als einc weifse undurchsiditige, lialb 
krystallinische Masse nieder; der meinsaure Kalk dage- 
gen wird nicht geBllt, die Fliissigkeit miitte denu sehr 
concentrirt seyn, allein nach ciner Weile begiuiien 
klare Krystallpunkte auf dem Glase anzuschieten, mel- 
&e allmalig zu erkennbaren Qiiadratoctaiidern anschie- 
€sen. Diefs ist eine sebr zuverlassige Weise, diese Sau- 
ren zu erkennen, sobald man eine derselben in eiuer 
Fliissigkeit hat. Liist man traubeusauren Kalk in SaIz- 
slure, und iiberlafst die Flussigkeit einer freiwilligen Ver- 
dunstung, so schiefst Traubensaure in Krystalleii an ; wenn 
sie aber in der W3rine verdunstet mird, so gelit die meiste 
SYure fort, und Wasser IZLt tra’ubensauren Kalk ungelost, 
wenn der Riickstand damit iilrcrgosscn mird. 

W a l c b n e r  hat bemerkt, dah die Traubensiiure 
eine grofse Neiguug besitzt, die edlen Metalle in rcdu- 
cirter Form zu fallen. Dieselbe Eigenschaft besitzt aber 
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auch die Weinslure, sobald man nicht dereil Doppel- 
salz von Kali und Natron in der Fliissigkeit hat. L h t  
man wcinsaures Silberoxyd in kaustischem Amrnoniak und 
verdtinstet diese Liisung, SO fd l t  metallisches Silber nie- 
der ,  kohlensaures Ainmoniak gelit fort, und ein etwas 
gelb gefiirbtes weinsnurcs Ammoniak bleibt zuriick. Das- 
selbe geschieht lnit der Traubenssure. Allein die Wein- 
snllre hat eine so gorse Neigung zur BiIdung von Dop- 
pelsalzen , dafs, wenn man weinsaiires Kali mit salpeter- 
Saurem Silberoxyd f N t ,  der Niederschlag meinsaures Sil- 
beroxyd -Kali ist, welcher sich in kaustischem Ammoniak 
Idst, und daraus in Krystallen anschiebt, menn das Am- 
moniak verdunstet. 

Die Hauptsache Ih dieser Untersucliuug, nkhs t  eineni 
bestinimten cheiiiischen Unterscbied zwischen der Traubend 
und Weiusgure, ist: auszumitteln, wie wcit die entsprechen- 
den Verbindungen dieser Sluren init andern Kiirpern ,iso- 
iiioryh oder heteromorph sind. Uugeachtet ich bisher ei- 
iiige Versuche angestellt habe, welche zu beweisen schei- 
nen, daL sie heteromorph siiid, so besitze ich doch in 
dieser Art von Untersuchung cine zu geringe Erfahrung, 
als dafs ich diefs mit idler, in einem so wichtigen Falle 
iibthigen Bcstirnmtheit aogcben kiinute, und icb iiberlasse 
dalier die Entscheidung auderen Personen, die sich inelir 
als ich wit diesem Gegenstaride bescheftigen. Es labt 
sich vorausselien, dafs, gleich wie wir bereits isoiuorphc 
Rbrper zusaiiin~eugesetzt aus einer gleichen Anzahl ver- 
schiedenarliger und auf gleiche Weise mit einander ver- 
eiuigter Elemente besitzen, wir auch eine Klasse von he- 
ieroinorphen Kiirpeni erhalten werden, worin einc glei- 
che Auzahl der niirnlichen Elemente auf eine ungleleichc 
Weisc mit eiuander vcrbudcn sind. 



326 
3. A l l g e m c i n e  B e m e r k u n g e n  b i n s i c h t l i c h  d c r  K c r p e r ,  

w e l c b e  g l e i c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g ,  aher  u n g l e i c h e  
E i g c n  s c ha f t  en  b e s i  t I c n. 

Urn mit Leichtigkeit fiber diese Kiirper redcn zu 
kannen, mufs mau cine allgerneine Bencnniiiig fur diesel- 
ben haben; und diese nimmt man am besten, wic rnir 
scheint, aus dem Griechischeo, als der gewbhnlichen Wur-  
zel der missenscbaftlichen Tenninologieen. Ich babe ge- 
glaubt.. zwischen den Benennungen: homosynthetische und 
isomeriscbe Kbrper wlhlen zu miissen. Die erste ist aus 
6,&, gleicb, und bvv8%zfk, zusamiiiengeselzt , gebildet, 
die letztere von -iaope& hat dieselbe Bedeutung, ob- 
gleich sie nur eigentlich so vie1 sagt als ails gleichen Thei- 
Ien zusammengeselzt. Die letztere hat in Bezii,o auf Kiirze 
und Wohlklang den Vorzug, und desbalb glaubte ich 
sie annebmen zii mussen. 

Unter isomerischen Korpern verstehe ich also sol- 
che, wclche , bei gleicher clremischeii Zusammensetzuug 
und gleichem Atomeugewicht, ungleiche Eigenscliaften be- 
sitzen. Es gicbt uoch eiue aiidere Art Kbrper, welche, 
bei gleicher procentisclien Zusaminensetzung, ungleiche 
Atomcngewichte besitzen, die meisteiitheils Midtipla von 
einander siud; von dieser Art ist der Kohlenmasserstoff, 
C#, welcher, weun anders die Analysen die erforderli- 
che Zuverlassigkeit besitzen, bildet: 1) blbildendes Gas, 
2) ein anderes leicht zu Oel condensirbarcs Gas, wit 
doppelt so grofsein Atomengewicht \vie das crstere, und 
3) einen oder mehrere krystallisirte Kiirper. Diese schliefse 
ich nicht init ein, da sie noch besser studirt werden miis- 
sen, und dann wahrscheinlich einen besonderen Collectiv- 
aamen erfordern. 

Obgleich man schon seit einigen Jahren an den zwei 
verschiedenen, aus einem Alome Zinii und zmei Atoinen 
Sailerstoff zusainmengeselzlen Oxyden, so wie an der 
Knallsiiure und cyanigeil Siiure, n oh1 bestiitigte Beispiele 
von isomerischen Kiirpern besafs, so inufs man doch die 
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Abhandlung C l a r k e ' s  fiber die Verschiedenheiten zwi- 
scbeii dem gewihliclieu und dein geglu1ite.n phosplior- 
saiiren' Natron, seinem Pyrophospliat, als die erste Ver- 
anlassung Zuni Dliherell Stodium dieser Ksrper betrach- 
ten. Die Traubeuszure ist gerade zu recbter Zeit gekoin- 
nlcn, urn hievon eine fernere Entwicklung und Bestati- 
gung zu gebeh. 

Es ist nicht genug, dergleichen K6rpern einen Col- 
lectivnaulen zu geben, sie miissen aiich ihren specielleii 
bnbcn. Die 'I'crminologie sicli alliniilig ausbilden lassen, 
\vie es der Zufall giebt, hieke die Gelegenheit ziir Eiu- 
fiihrung eirler folgerichtigen wissenscbafthhen Spiachc 
porubergehen zu lassen, urn erst riacli der Verwirruiig, 
wclcllc die Planlosigkeit der gesriiblten Namen veran- 
lakt  hat, darauf zuriickzukommen. lcli will die Bencn- 
iiung der Phosphorszure ziiin Beispiel nehmen. Man liat 
angefaagen die Phospborsiiure, welclie durch uninittelbarc 
Vereinigung ihrer beiden Bestandtheile entsteht, Pyro- 
phosphorsaure zu nenneu, und behalt den einfachen Na- 
inen Phosphorsaure fur eine Modification derselben, wel- 
che, so weit wir ivissen, niclit ohne l\?litwirkuug eines 
dritten Kiirpers, wie z. B. Wasser, Salpetersiiure oder 
eines Zhnlichen, zu Stande kommen kann. Der einfache 
wissenschaftliche Name miifste wohl fur die unmittelbar 
aus den Bestaodtheilen entstehende Verbindung aufbc- 
wahrt bleiben, und der Beiname der mittelbar gebildeten 
Modification geseben werden. Wenil wir voraussetzen, 
dafs aes iiur zwei isomerische Verbindungen von jeder 
Gattung giebt, was, obgleich wir nicbt mehrere kennen, 
wohl nicbt als ausgemacht zu betrachten ist, so kijunen 
sie in den Noinenclaturen, denen das Lateinische zum 
Grunde liegt, durcli Zosatz einer Yartikel zu dem Na- 
mcu uuterschieden werden; dam kaiin man nit Recht 
das ~ricchisciie Wor t  sta@ anwenden, weil es sagt, dafs 
dcr Kame einc Abweichung von dem einfachen Wort, 
iuit dem para verbundeii ist, bcdeutet, z. 13. parbdozon. 
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Wenn man die durch Gluhen entstehende PhosphorsIure 
acidurn phosphoricum und deren Salze phosphate ncnnt, 
so kann man die vom Wasser modificirtc Saure acidzm 
paraphosphon'crrm und deren Salze paraphosphate hei- 
hen. Auf gleiche Weise kiinneu wir die Traubensaure 
acidurn paratartaricum und deren Salze paratartrates 
nennen. Eins der Zinnoxyde, z. B. das aus der Liisung 
des fliichtigen Chlorids durch Kali gerallt , kann mail 
Oxydum parastmiicurn nennen, und deren Salze z. B. 
sulf.s parcrtfmiu'cus etc. Einigc Willkiilirlichkeit rnufs 
freilich iu dieser Benennuug dadarch eutstehen, d a k  es 
nicht imrner leicht ist zu bcstiinmen, welcher von beiden 
Modificatiohen der einfache Name Segeben werden m u t .  

In den NomenclatureD, die das Gothische zur Wur-  
zel haben, ist die Benennung nicht so leiclit. Ich weirs 
fur jetzt kein hesseres Mittel, als die eine &odification 
ueriindert zu nennen; um indeL Milsverstanduissen vorzu- 
beiigen und einen bestimmten technischen Ausdruck zu 
gebraiichen, will ich acidurn parapilospho?icurn durch me- 
tamorphe PhosphorsSure, und den Kainen ihrer Salze 
durch metamorphe phosphorsaure Salze iibersetzen. In  
Zukiiiitt wird man sicher beseere uud leicbter zu gcbrau- 
chende Benennuugen auffiuden. 

Dn eine chernische Formel nicht nnders ist als der 
ejufache husdruck der Gewichtsverlidtnisse, so klinnen 
die isomerischen Kijrper gleicher Art durch dieselbe For- 
me1 bezeichnet wkrdcn. 

Vennuthlich ist die Zabl der KSrper, welche isome- 
rische Verbindungen gebeu, ziemlich grob, ungeachtet sie 
hisher nicht beachtet worden siad. Ich habe ein Paar 
Ma1 geseheo, daL basisches pboslhorsaiires Talk- Aimno- 
niak, wenn es in einem Platintiegel anfanss zur Vertrei- 
bung des Amtuouiaks geliude erbitzt iiud darauf stark 
gegliibt wurde, das PhSnomen des Erghihens zeigte, n ie  
icli es zuerst bei versehiedenen antilnousauren Salzen beob- 
achtcte, nnd wclches inan auch bci tler Zirconerde, beirn 
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Chromoxjd, -Eisenoxyd, Kohleneisen U. s. w. mabrnimmt. 
Beim phospborsauren Salze lronnte ich es nichf uacb Be- 
]ieben llemorbrioge~~, und dalier kann ich die zu seiner 
Entstehung erforderlichen Urnstzude nicht angeben ; in- 
defs ist es schon genug, dafs es sich zuweilen einstellt. 
1 s  scheint den Uebergang ails einer isoilierischen Modi- 
ijcation in eine andere zu bezeichneo, weil das Parapbos- 
phat, ~velches in den Tiegel gelegt wurde, nach dem Er- 
glfiheii in Fhosphat verwandelt ist. -Es geht hieraus her- 
For, dafs alle Kbrper, welche dicses Pkinomeu erleiden, 
in cine andere isomerische Modification iibergehcu, ob- 
gleich daraus noch nicht folgt, dah dieser Uebergang 
jederzeit von einem Feaerphiinoinen besleitet wird, zumal 
lvir wissen, dafs eine chemische Verbindung oft init Feaer- 
ersclieinung verkniiphjst , die in ciner grokcn Zahl von 
Fallen ohne dieses Phiinomen zu Stande kommt. Es ist 
fcrner wahrscheinlich, dak  die schnellen und bleibenden 
Ver%nderungen , welche verschiedene KBrper beim Er- 
hitzcn in Flussigkeiten erleiden, indem sie dabci, ?vie 
z. II. das Eiweifs, der Farbstoff des Bluts und der Fa- 
serstoff, aus dein liislichcn uud in den unliislichen Zu- 
stand iibergehen, auf einein iihnlichen Uebergang aus ei- 
ner isomerischen Modification in eine aiidere bernhen. 
Dagegen scheiut die Dimorphie verschiedener Salze, da 
sie nur eine mechanische und mit dem Aufliisen ganz 
verschwindende Verschiedenheit ist, nicht hieher zu se- 
horen. 

Eine sehr wicbtige, aber noch nicht zu benntwor- 
tende Frage ist die: Giebt es auch fur die Elelnente ei- 
ncn iihnlichen doypclten Zustand? - Wenn diese Idee, 
von eiuer Seite betrachtet, aucli keine groke Wahrschein- 
lichkeit hat, so karrn man doch auf der andern Seite als 
( h n d  zu dieser Frage anfuhren: den verscbiedenen Zu- 
stand dcr Koblc im Diamant und im Graphit; die Ver- 
schicdenheit des l'latins, je nachdcm es auf nassem Wege 
Bus seinen Salzeil durcli hlkobol reducirt oder durcIi Glii- 
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hen des Platiusalmiaks erhalten wordeu ist : die Verschie- 
dcnartigkeit ruehrerer Metalle, z. 3. des Eisens, je nach- 
dcm sic hci einer niederen oder ciner hOheren Tempera- 
tiir durch Wasserstoffgas rediicirt worden siud; der un- 
gleiche Zastaud des Titans und 'l'ant.als, wenn sic durcli 
Kalium reducirt wid durch Wasser von diesem befreit 
worden siud, oder wenn man sie in hiiberer Temperatur 
durcli Kohle reducirt hat; die ungleiche Brennbarkeit und 
Lbsliclikeit in Fluorwasserstoffsallre des Siliciiims vor und 
nach dem Gluhen, u. 6. w. Wenn einerseits zugegcben 
werden rids, dafs diese Verschiedenartigkeiten durch eine 
uugleiche Aggregation der kleinsten Kiirpertheilchcn leiclit 
zu erklaren sind, so mufs man doch auch andererseits 
bedenken, daL die Atome der einfachen Kiirper sicli 
in6gliclierweise uuter verschiedenen Uinstiiuden auf mehr 
als eine Weise zu regelmalsigen Gestalten zusammenle- 
gen hbnnen, uud dafs eine Zusamincnlegong auf diese 
oder jerie Weise ein verschiedenes Verhalten zum Licht 
mid eine verscbiedene Neigung zur Verbindung mit an- 
dereii Kbrpern hervorbringen kanu. - hber  dieCs heifst 
fast zu vie1 verruutheu. 

Folgende Karper geharen gegenmtirtig bestimmt zu 
deueu, die isomerische Modificatiouen besitzen. 

1) Zimoxyd und Znnchlorid wilren die ersten IClir- 
per, bci denen mit Sicherbeit bei gleicher Zusammenseluing 
ungleiche chemische Eigenschaften nachgewiesen wurden. 
Ich habe in meiuem Lelirbuchc der Cheinie ihre Ver- 
schiedenlieiten umstandlich angegeben; sie kamen zu un- 
erwartet, als dafs sic einige Aufuierksamkeit hatten erre- 
gen sollen. Viele haben vielleicht auch geglaubt, es Bge 
den Angaben ein Irrthum zum Grunde. 

Bei der Titanslure bat H e i n r i c h  R o s e  analose 
isomerisclie Moditicatioueu aufgefundeu. 

2) Cyange Saure und IGallsairre bilden das an- 
dere wobl erwiesene Beispiel; aber auch dieses hat in 
der Lziige nur dahin gefiihrt, daL man sich bemiihte, in 
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einigen der analytiscben Versnche, welche veranlafsten 
&cse Szuren als isoinerisch zu betrachten, Fehler aufzu- 
suchen, ohne doch dcrsleichen zu entdecken. 

3,) Die Phosphorsiiim hat die Idee von einer glei- 
Zusalnrnensetzung init ungleichen cheinischen Eigen- 

schaften zu grunden angefangen. Ain bestimmtesten druckt 
sich hieruber S t r o m e y e r  aus; nacli ihui liegt die Ver- 
schiedenheit nicht in dem Verhaltnirs der Bestaodheile, 
hsondern in der iingleichen Weise,  nach melcher sie ver- 
bunden sind, und in der ungleichen Condensation, wel- 
che sie erlitten hahell t( *). 

W a s  die ungleiche Condelisation betrifft , so kann 
sie wohl niir V O L ~  den I’liosp1ior~;iuren selbst, und nicht 
von deren Bestandllieilen versta uden seyn. Dagegen ha t  
S troin e y e r  die Begrifk iiber diese Erscheinung durch 
die von ihm angestellle Untersuchmig eehr verdunkelt, 
da er aus ihr den Schliih zieht, welclien wolil Wenige  
rnit ihui tlieilen werdeu, daEs diese Siiiren eiiie uiiglei- 
che SiittigungcapacitSt besitzen, deren VerhAtiiiIi er  durch 
die RIeiige vou Silberoxyd ansdruckt, welcbe 100 Th. 
der gegluhten und gen.iihnlichen, d. h. metamorphen Siiiire 
sattigt, und fur erstere 306,338 Th., fur letztere 501,412 
Tlieile betriigt. Gleichwohl gndert sicli die Sjittigiingsca- 
pacitst nicht, wenn das gewi)hnliche oder metainorphe 
Natronsalz beim Gliilien in das andere Salz ubergeht. 
Ich habe iiberdiefs gegeu die angefuhrten Meiigen von 
Silberoxyd zu belnerken, daL sie fchlerhaft sind, nicht 
nur in 13ezug auf die Phosphors:iure, vciiii nian das von 
mir bestimmte htomciige\*icht annimmt, sondern auch iin- 
ter einander, SO daL beide nicht zu demselben Atoinen- 
gewiclit pnssen. 

W a s  ziin2chst das gelbe phospborsaure Silber be- 
trifft, so habe icli dnsselbe sclion vor 1;ingerer Zcit gc- 
iiau aiialysirt **) uiid g e h d e n ,  dals 100 Th. Phos- 
’) S c l i n c i g g e r -  S e i  d e 1 s Jalirhuch, Jan. 1830, S. 139. 

Afhmcllingur i Fjsik, Kemi och filinerufogi, V. p .  400. 
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phorsiiure darin nur 4SS Th. Silberosyd aufuebmeii; mas 
auch deln htomengemicht der PhosphorsYure entspricht, 
S t r o  in eyer’s Resultat ist das Mittel aiis drei, nach Fer- 
schiedeiien Methodcn angestellten Versucheu , bei denen 
der Silheroxydgehalt 1im + Proc. schwankt (Ton $3,153 
bis 93,712 Proc.). So grofse Beobacltungsfehler siud 
gegenwgrtig bei den chemischen Analysen iiicht inch  zu- 
Iassig, wenn diese so leicbt wie im vorliegenden Fall an- 
znstellen sind. Icb habe es deinnach fur gauz iiberfliis- 
sig gehalten, zur Bestiitigung lneiner lilteren Aiialyse eiue 
neue anzustellen; das gclbe pliosphorsaure Silber ist 

Derselbe Einwurf lsfst sich aucb gegen S t r o m eyer’s  
Aiialyse des von ihm pyrophosphorsaures Silber geuann- 
ten Salzes machen, weil er von 100 Tb. gegluhteln phos- 
phorsauren Natron, durch Fsllung mit salpetersaurem Sil- 
berosyd, bei einem Versuch 223,ll und bei eioem an- 
dern 221,06 Th. phosphorsaures Silberosyd bekam. IIier 
ist wieder ein Unterschied von 3 Proceiit in deiu Resul- 
tate von Versuchcn, die auf gleiche Weise ansestellt 
ivurden. 

Da ich fniher keine Gelegenheit gehabt, dieses Salz 
zu aiialysiren , so habe ich eine Untersrichung desselben 
angestellt, und dabei gefunden, dafs es nicht meniger als 
drei Verbindungen von gegliihter Phosphorszure init Sil- 
beroxgd giebt , n2inlich ein Biphosyhat , ein Scsquiphos- 
pbat und ein Pbosphat. Die beiden ersten werden, ob- 
wohl sehr trsge, von reincln Wasser zersetzt, uud man 
erhalt leicht eine Einmengung von ihnen in dem neutra- 
len Salze, wenn inan sie nicht mit besonderer Vorsicht 
zu verhindern suclit. 

Das B@hosphat fdlt nieder, menn man einc Lii- 
sung von gegluliter Phosphorssarc iin Wasser mit eincr 
Liisuog von snlpetersnurein Silberoxyd verrnischt. Es 
wird beiin huswasden rnit liallem Wasscr so IaDgsam 
zersetzt. daTs man alles snlpctcrsanrc Silbcroxyd auszie- 

. .. 
Ag3 P p .  
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hen kaun, ohne dals sich mehr als ein gerioger Thefl 
des Salzes zersetzt. Bei 100' c. wird es meicli und 
halbflussig, und bei einer noch etwas hliheren Tempera- 
tur scbinilzt es zu einer wasserklaren Flussigkeit , rnelche 
nach dem Erkalten gesteht, zerspringt Lind vBIlig wie Kry- 
stallglas aussieht. Bei der Analyse dieses Salzes erhielt 
ich 64,517 Th. Silberoryd uod 35,483 Th. Phosphor- 
JiLire. \%re das Salz beim Aiiswaschen nicht zersetzt 
norden, so hatten erhalten werden iniisseu 61,932 Th. 
Silberoryd und 38,068 Tb. Phosphorsaure. 

Das Sesgu~hosphat erh&lt man, wenn man dai Bi- 
phosphat noch feucht in siedendheifses Wasser bringt, 
mobei es nach menigen Augenblicken 211 einer terpen- 
thinahnlicben, klebrigen, langfadigcn , p u e n  Masse zu- 
sammenschmilzt. Bei diesern Zusammenschmelzen vermaii- 
delt es sich in Sesquiphosphat,.aIIein in den inueren Thei- 
len erhiilt sich noch etmas Biphosphat, melches megen 
der Zahigkeit der Masse schwer von d e n  Wasser er- 
neicht wird, und deshalb zuriickbleibt. Nachdem es eine 
k u z e  Zeit in dem siedenheifsen Wasser verweilt hatte 
und darauf mit kaltem Wasser abgespult worden war, 
erhielt ich eine Masse, welche fur sich weit schmerer 
schmolz wie unter warmen Wasser. Das geschmolzene 
Salz bestand aus 69,563 111. Silberoxyd uod 30,417 Th. 
Phosphorsaure. Ein vom Biphosphat viillig befreites Salz 
wurde '70,933 Th. Basis und 29,067 Th. Saure enthal- 
ten. Bekanntlich giebt auch die Kalkerde ein Zhnliches, 
terpentbinartiges, klebriges Sesquiphosphat. 

Ich habe von den Analysen dicser Salze, weIche 
diirch Aufldsung in Salpetersaure uiid Fallung des SiI- 
bers zu Cldorsilber geschaben, das Detail nicht angefuhrt, 
weil es nicht miiglich ist, diese Salze in vollkommner Rein- 
heit zu erbalten, weshalb denn auch die Resultate nur 
als eine Annaheruiig ZLI betracbten sind. 

NeutraIes phosphorsaures SiIberoxyd erhalt man, 
indem man eine Auksung von gegliihtcm reincn krystal- 
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lisirten phospborsauren Natron mit einer Aufliisung von 
frisch zuvor in der Hitze gescliniolzenem salpetersaurcn 
S’ilberoxyd niederschkigt. Der iViederschlag wurde gilt 
aiisgewascheu, gescliniolzcn, wobei er ein trubes einail- 
artiges Glas g.ib, zii I’ulvcr gerieben und in diesein Zu- 
stand gewogen. Da S t ro m e y e r  bei seiiien Vcrsuchen 
das doppelte Atomgewicht des Chlors statt 442,65 zu 450 
annimint, und schon daraus eine hbweicl~ung vom wah- 
ren Kesultat entstehen mafs, so glaubte icli dic Analysc 
so anstellen zu miissen, dafs dicser G r i d  zii einer Ver- 
schiedcnheit wegfalle. Ich zersetzte deshalb das Silber- 
salz durch Gluhen mit seiiicin doppehen Genichtc ao 
vernittertem kohlensauren Natron, und zwar in einem 
Platintiegel,. welcher ziivor Snit einein troclinen Deschlage 
von kohlensaureni Natron ausgeruttert worden war, da- 
init nicbt das Silber mit dem Platin in Beruhrung kornme 
und sich daran befestige. Nachdem der Tiegel eine halbe 
Stunde laug gelinde geglubt hatte, wurde er bis zuin be- 
giiineoden Schmelzen des Salzes crhitzt. Nach dcm Er- 
kalteu murde das Salz in Wasser geliist, und das metal- 
lische Silber mit Wasser ausgekocht, und darauf auf dem 
Filtrum mit siedendheifsem Wasser gewaschen. 7,645 Th. 
phosphorsaures Silberoxyd gaben 5,635 Th. Silber, ent- 
sprechend 5,8571 Th. Silberoryd; 100 Th. des Salzes 
bestehen also aus 76,351 Oxyd und 23,619 Siiure. Da 
dieses ein wenig mehr ist als 76‘,49, was man der Rech- 
nung nach erhalten miifste, so wurde die durchgegangene 
Lbsung von phospborsaurem und kolilensaurem Natron 
mit Salzsaure geszttigt; wobei die Fliissigkeit opalisirte, zuin 
Beweis, dafs sie noch eine geiinge Mcnge Silber enthielt, 
die i nde t  zu klein war ,  als dafs sie sich mit Sicherheit 
batte bestimmcn lassen. Der Versucli ist indefs vollkom- 
men binreicbend, zu bewcisen, dafs dieses Silbersalz ge- 
nail die Zusammensetzung besitzt , melche dem neutralen 
phospborsauren Silberoxyd zukommt. 

Als die saure Fliissigkeit, in welcher sich das Ses- 
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quiphosphat in der Warme gebildet hatte, filtrirt und ab- 
gedunstet wurde, setzte sich aus ihr beim Verduusten 
cine emailweite krystallinische Kruste ab. Ich habe sie 
analysirt und gefunden, dafs auch sie neutrales phosphor- 
saures Silberoryd ist. , Die rucksthdige Flussigkeit gab 
nach dem Verdunsten einen dickeii farblosen Syrup, meist 
aus PhosphorsYure bestehend, welcher, bei Wiederauflib 
sung in Wasser ein gelatinbses, aber nioht gelbes Sil- 

zurlickliel, das ich jedoch nicbt analysirt habe. 
Vermuthungsweise muL icli liier anfiihren, dafs, ob- 

gleich von dcr Arsenikszure noch keiiie isomeriscbe Ver- 
biuduiigcn entdeckt worden sind, und die bislier hekaiinte 
in ibrem Verhallen zum Silberoxyd der metamorphen Phos- 
pborshre entspricht, es dennoch scheint, als deuteten bci 
der arsenigen Satire das uogleiche hnsehen und die un- 
gleiche Lbslichkeit in Wasser auf zwei verschiedene iso- 
merische Modificationen. 

4)  Das Cyan sol1 nach J o h n s t o n ' s  Versuchen*) 
in zwei isomerischen Modificationen erhalten werden k h -  
nen, von denen die eine das Cyangas is;, und die an- 
dere eine starre, schwane, wie Kohle aussehende Masse, 
welche bei Zersetzung des Gyanquecksilbers irn Destilla- 
tionsgefiifse zuruckbleibt. 

5) In der organiscben Natur findet sich wabrschein- 
lich auch eine grofse Menge isomerischer Ktirper. Die 
hier beschriebenen Weinsluren sind mob1 das erste ge- 
nau constalirte Beispiel, allein im Kunen wird man ge- 
mils mehrere finden. So z. B. hat P r o u t  gefunden, dafs 
krystallisirter Traubenzucker tind Harnzucker genau die- 
selbe Zusammensetzung haben wie der Milchzucker. Beide 
en16alten Wasser, dessen Menge im Traubenzucker zwar 
nicht bekannt, aber wenn sie gleicli ist mit der im 
Milchzucker, wurde daraus folgen, dafs diese Kurper zu 
denen gchilren , welche ich isomcrische genannt habe. 
') Ellinburg Journ. of Science N. S., Juli 1829, p .  119. 


