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Mitth eilungen. 
92. Ferd. Tiemann:  Zur Beurtheilung der Methoden zur 

Wasseranalyse. 
(Aus dem Rerl. Univ.-Laboratorium CXXVII.) 

Bei Gelegenheit der Wiederherausgabe einer friiher von W. 
K u b  e l  verijffentlichten Broschiire (Anleitung zur Untersuchung von 
Wasser, welches zu gewerblichen und hauslichen Zwecken oder a19 
Trinkwasser benatzt werden soll) war ich gezwungen, die fur die 
Bestimmung d w  gewiihnlichen Restandtlicile und der haufig vor- 
kommenden Verunreinigungen eiries natiirlichrn Wassers empfohlenen 
Methoden, deren Zahl i n  der letzten Zeit bedeutend a:igewachseli ist, 
einer erneuten, genauen Priifang zii unlerwerfen. Die rerglcichenden 
Untersuchungen, Lei denen mich verschiedeiie der im Berliner Uni- 
versitats - LaGoratorium arbeiteriden Herren haben freundlich unter- 
stiitzen wolten, fiihrten zii einigen Resriltatcn, welche, d a  sie bereits 
friiber gemachte und spater wieder bestritlene Beobacbtungcn ent- 
weder bestiitigen oder genauer fedstellen, fur die Chemiker im All- 
gemeinen von Interesse sein diirften und welche ich daher der 
Gesellschaft vorzulegen mir erlaube. 

Es sind die Bestimmungen der Har te ,  (des Magnesiums), der 
Schwefelsaure , salpetrigen Saure Salpetersaore drs  Ammoniaks, 
Schwefelwasserstoffs und der organischen Substanzen , welche stets 
erneute Discussionen hervorgerufen haben und fiir welclie eine 
Priifung der empfohlenen Methoden wiinschenswerth war. 

H a r  t e b e s t i m m u n g e n .  
Diese den Gehalt eines Wassers a n  alkalischen Erden ausweisen- 

den Bestimmungen werden stets init Hiilfe von Seifeltisung aosgefiihrt; 
sie beruhen bekanntlieh auf der Umsekung des fettsauren Kaliums 
der Seife mit den im Wasser geliisten Salzen des Calciunis rind Magne- 
siums, wobei sich iinliisliche Calcium - und Magnesiumverbindungcn 
ausscheiden und durch Schutteln cin Scliaum entsteht, sobald die 
Zersetzung vollstandig geworden und eiii geringer Ueberschuss von 
Seife in der Fliissigkeit vorhandcn ist. 

Es haben sich im Laufe der Zeit drei wesentlich verschiedene 
Hartebestimniungen mittelst SeifelGsung herausgebildet ; es sind dies: 
die alteste, urspriinglich von C1 a r k 1) angegebene Methode , welche 
spater mehrfach aber unwesentlich modificirt worden ist, die Methode 
von B o n t r o n  und B o u d e t 2 )  und das Verfabren von W i l s o n 3 ) .  

1) Repertory of Patent Inventions. 1841. Jahrwhericht fur Cheniie. 1850, 608. 
>) Chem. Centralblatt 1855, 343. Hydrotimc'trie par R o u t r o  n und T3 o 11 d c t .  

a) Annalen der Cheinie und Pliarmacie, CXIX, 318. 
Libr. Masson,  Paris. 
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Alle drei erfordern das  strenge Innehalten bestimmter Volum- 
verhaltnisse in  Bezug auf das f i r  die Untersuchung zu verwendende 
Wasserquantum , insofern es bei keiner dieser Methoden gleichgiiltig 
ist, ob man unter sonst unveranderten Hedingungen in 10, 50 oder 
100 CC. Wasser etc. die Harte bestimmt; a l le-drei  erniijglichen die 
Hartebestimniung nur innerhalb bestimmter Grenzen und macben bei 
einem harten Wasser die Verdunnung desselben mit destillirtem 
Wasser auf ein bestimmtes Volum (Normalvolum) noth wendig, 

C l a r k  und diejenigen Chemiker, welche dessen Verfahren nur un- 
wesentlich modificirt hahen, beiiutzen als MaassAiissigkeit eine ver- 
diinnte Seifelosung und verwenden fur jede Bestinimung ein Normal- 
volum, die einen von 100, die anderen von 50CC. Wasser. 

Da der Verbrauch an Seifelosung bei dieser Methode nicht in 
demselbm Verhlltnisse steigt, wie der Gehalt des Wassers ail gelbsten 
Salzen des Calciums und Magnesiums zunimmt, SO wird die Aufstellung 
einer Tabelle nothwendig, fiir welche die den verschiedenen Hartegraden 
entsprechenden Mengen Seifelosung experimentell ermittelt sind. 

Derartige Tabellen sind f i r  verschiedene Concentrationsrerhalt- 
nisse von C l a r k ' ) ,  sowie von F a i s s t  und K n a u s s 2 )  aufgestellt und 
von auderen Chemikern 3)  fur veranderte Bedingungen modificirt worden. 

Die Ursache der ungleichmassigen Zersetzung der Seifelosung 
ist vielleicht in der voriibergehenden Bildung lijslicher Doppelver- 
bindungen zu suchen, welche im Anfang bei dem Zusamrnentreffen 
des fettsauren Kaliums und der Erdalkalisalze in sehr verdiinnter 
Liisung entstehen. Es kann dadurch die Rindung eines Ueberschusses 
von Seifeliisung veranlast und letztere so der Fahigkeit, beim Schiit- 
teln Schaum zu bilden, beraubt werden. Die in einem Wasser von 
hijheren Hartegraden durch die Zersetzung der Erdalkalisalze mittelst 
Seifeliisung in  grijsserer Menge entstehenden Alkalisalze (Carbonate, 
Sulfate, Chloride) scheinen die Bildung derartiger Doppelverbindungen 
zu beeintrachtigen und schliesslich zu verbindern. 

Die Thatsache, dass sehr verdiinnte ,' neutrale Kalksalz16sungen, 
mit Scife versetzt , die Schaumbildung derselben verhindern, ohne 
dnmit sogleich einen Niederschlag zu geben, worauf zuerst M a  u -  
m e n Q 4, aufmerksam gemacht hat ,  steht rnit dieser Erklarungsmeise 
im Einklang. 

B o u  t r o n  und B o u d e  t vermeiden die obigen Unregelmassigkeiten 
durch Anwendung einer concentrirteren Seifelosung und eines 
Normalvolum von nur 40 CC. Wasser; sie fiihren dagegen, um ein 
genaueres Ablesen der concentrirten Maassfliissigkeit zu erinoglirhen 

1) C l a r k ,  On the examination of water for towns for its hardness. 
2) Chem. Centralblatt. 1852, 613. 
3) W. T h o r p ,  Suttons Volumetric Analysis. p. 284. 
4)  Compt. rend. XXXI, 271. 

1847. 

19* 
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ein besonderee Messinstrurnent (Hydrotimeter) ein, dessen Eintheilung 
sich der allgemein ublichen in Cubikcentirneter oder Bruchtheile der- 
selben nicht anpasst. 

W i l s  o n  , welcher naheau untrr denselben Bedingungen wie 
C l a r k  arbeitrt, bewirkt die Regelmiissigkeit der Zersetzungsreaction 
durch einrn Zusatz von 4CC. gesiittigter Sodaliisimg zu dem fiir die 
Untersuchung zu verwendcnden Normalvolum von 100 CC. Wasqer. 

Kei Anwendung des Clark’schen Verfahrens hab’ ich die von 
Fa is  s t und K n a u s  t angegebcne Modification adoptirt; 45 CC. Seife- 
liisung entsprechen dabei 12 hlilligr. Kalk in 100 Cc. Wasser. 

Die Seifeliisung fur das Verfahren von R o u t r o n  und R o u d e t  
war so titrirt, dass die 23 Raumtheile oder Grade des Hydrotimeters 
ausfiillende Seifelijsung gcradeauf grniigte, urn in 40 CC. Wasser, i n  
welchen das Aeyuivalriit von 8.8 Milligr. Calciurncarbonat als neutrales 
Calciunisalz geliist war, den bekannten dichten Schaum hervorzurufen. 
Nacli Abzug von 1 Grad Seifeliisung fiir die Scliaambildung, werden 
also 2 2  Grad fiir die Zersetzring von 8.8 Milligr. Calciumcarbonat i n  
40 CC. Wasser verwandt. 100 CC. desselben Wassers entlialtrn 
22 Milligr. Calciumcarbonat; die Umsetzung als regelnigssig ange- 
nonirnen, zeigt also l Grad Seifeliisang l Milligr, Calciumcarbonat 
in  100CC. Wasser an. Multiplicirt man die verbrauchten Grade 
Srifeliisung mit 0.56, so rrhiilt inan die pntsprechenden Milligr. Kalk 
in 100 CC. Wasser. 

Die Seifelbsung fiir das W i lson’sche Verfahren war so gestellt, 
dass davon 36CC. 12 Milligr. Ilalk in 100CC. Wztsser, welche man 
niit 4CC. Sodalijsung versetet hatte, entsprachen. Bei gleichmgssiger 
Umsetzung zeigen dahcr 3CC. Seifelijsung 1 Milligr. Kalk in 100CC. 
Wasser an. 

Es wurde zungchst die Harte einer Anzahl natiirlicher Wasser 
nach den drei verschiedenen Methoden bestimrnt ; einige dcr dabei er- 
haltenen Resultate folgen weiter unten. 

Kei diesen und den folgenden Versucben sind uriter Hartegraden 
deutsche Hartegrade, d. h. Eiiiheiten I ia lk  in 100.000 Th. Wasser 
vfmtanden. Xur in einem Falle habe ich mich, um die Ueberein- 
slimmung der auf vcrschiedene Weise erhaltenen Zahlen besser 
zeigeii ZLI kijnnen , der frarizbsischen Hartegrade (Einheitrn Calciurn- 
cstbonat in 100,000 Th. Wasser) bedient; dies ist jedoch specie11 er- 
wffhnt worden. 

G e s a m  m t h a r t  e. 
Wasscr. n. C l a r k .  n, R. u. B. n. W i l s o n .  

- No. I 46.75 47.00 
- 11 6.16 6.90 6.20 
- I11 49.40 50.40 49.33 
- 1V 31.5G 32.70 31.60 



B l e i b e n d e  H a r t e .  
Wasser. n. C l a r k .  n. B. 11. B. n. W i l s o n .  

No. I 21.52 21.90 - 
- I1 1.90 2.40 - 

Die Tabelle von F a i s s t  nnd K n a u s s  hab’ ich bei dieser Ge- 
legenheit einer erneuten Priifung unterworfen j sie wird durch meine 
Versuche durchaus bestiitigt. 

Das Verfahren von B o u t r o n  und B o u d e t  giebt, wie dies auch 
au3  den angefiihrten Versuchen ersichtlich ist, fast immer etwas hiihere 
Zahlen als die beiden anderen Methodm Eine grijsserr Anzahl 
von Versuchen hat gezeigt, dass diese Zahlen in der That ,  wenn 
auch meist nur unbedeutend, zu hoch sind. Die Ursache dieser 
Erscheinung ist darin zu suchen, dass die Unregelmassigkeiten in der 
Zersetzung der Seifelijsung unter den, bei dem Verfahren von B o 11 - 
t r o n  und B o u d e t  vorgeschriebenen Redingungen zwar sehr bedeutend 
vermindert, aber nicht vollstiindig beseitigt sind, und dass ein geringes 
Zuviel bei Anwendung einer concentrirten Maassfliissigkeit einen 
grijsseren Fehler zur Folge bat ,  als dies bei Benutzung einer ver- 
diinnten der Fall ist. Dies gilt namentlich da ,  wo ein Wasser von 
hohen I-Iartegraden fir die Untersuchung durch geeignetes Ver- 
diinnen auf niedere Hartegrade gebracht werden muss, wobei also 
jeder bei der Beobachtung gernachte Fehler multiplicirt wird. 

Dies erhellt auch aus folgendeni Versuche: 
Es wurde diirch Abwagen von reinem Kalkspath, Kchandlung 

desselben mit Salzszure etc., eine nentrale Chlorcalciumlijsung darge- 
stellt, deren Harte genau 360 betrug, welche Hlirtegrade durch die 
Clark’sche  und Wilson’sche  Methode controlirt und als richtig be- 
funden wurden. 

Verwandte man 10 CC. dieser Lijsung, mit destillirtern Wasser zu 
40CC. verdiinnt, zu einem Versuche fiir das Verfahren von B o u t  ron 
nnd B o u d e t ,  so erg& sich eine HBrte von 36.3O, benutzte man da- 
gegen unter sonst gleichen Verhgltnissen nur 5 CC.,  so resultirte einr 
Hjirte von 37.2’. 

Das Hydrotimeter von B o u t r o n  und R o u d e t ,  wie e s T r o m n i s -  
d o r f  1) empfohlen h a t ,  ist allerdings ein sehr handlicbes Instrument, 
um damit die Harte eines Wassers ausserbalb des Laboratoriums an 
der Quelle zu priifen, aber diese Falle kommen, da die Bestimmung 
der Hlirte a l l e i n  sehr selten fiir die zu irgend einem Zwecke ge- 
forderte Beartheilung eines Wassers geniigt , nur sehr vereinzelt vor. 

Die besondere Form und besondere Graduirung dieses Mess- 
instruments kiinnen die allgemeine Anwendung des Verfahrens von 
B o u t r o n  und B o u d e t  nur erschweren. 

I )  Zeitschrift fur analyt. Chemis. 1869, 332. 
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Da ein Grad des Hydrotimeters nahezu O.lCC., genau 0.1043CC. 
ist, da ferner bei dem Gebrauche dieses Instrumentes durch die ge- 
ringste Unachtsamkeit der Verlust einer unbedeutenden , bei der Be- 
stimmung aber ins Gewicht fallenden Menge Seifelosung leicht 
mijglich ist, so liegt die Frage nahe, ob man das Hydrotimeter fiir 
die Zwecke des Lahoratorinms nicht besser 2urch eine Ausflussbiirette 
ersetzen und die Seifelijsung so titriren konne, dass 2.2 CC. derselben 
zur Zersetzung von 8.8 Milligr. Calciumcarbonat in 40CC. Wasser 
und 0.1 CC. zur Rildung eines Schaumes in derselben Wassermenge 
geniigen. 

Die gewohnlichen Ausflussbiiretten sind fur diesen Zweck zu weit 
und gestatten kein geniigend genaues Ablesen, bedient man sich aber 
einer bis zu 0.05 oder 0.02CC. graduirten Biirette, so erhalt man mit 
Hiilfe einer, wie oben angegeben, titrirten Seifeliisung genau die- 
selben Resultate wie mit dem Hydrotimeter. 

G e s a m m t h a r t e  i n  f r a n z o s i s c h e n  G r a d e n .  

lo = 1 Th.  Calciumcarbonat in 100,000 Th. Wasser. 
Wasser. Hydrotimeter. Ausflussburette. 

No. I1 120  120 
- 111 900 900 
* IV 58.4O 5B0 

Leider nimmt die freiwillige Zersetzbarkeit der Seifelosung, selbst 
bei sehr gering gesteigerter Concentration, nicht nnbetrachtlich zu ; 
dieser Umstand tritt der AbBnderung der Methode von B o u t r o n  und 
B o u d e  t nach der soeben erwahnten Richtung hin hindernd entgegen. 

Bei der Prufung des Verfahrens van W i l s o n  zttigte sich zu- 
nachst, dass der Zusatz einer gesattigten Liisung von Natriumcarbonat 
die Zersetzung der Seifelijsung durch neutrale Kalksalze zu einer 
vollstiindig regelmlssigen macht. 

Da W i i s o  n selbst dies friiher fiir Gypsliisung nachgewiesen 
hat, so experimentirte ich mit einer neutralen Chlorcalciuml6sung und 
erhielt dabei foigende Zahlen: 

Angewandtes 
Wasser. 

100 cc. 
L6sung van 

Natriumcarbonat. 
4 cc. 

Ktinstliche 
Hiirte. 
120 
90 
6O 
30 
20 
30 

0.5O 
- 

Verbrauchte CC. 
Seifelosung. 
36 CC. 
27 - 
18.1 - 

9.2 - 
6.1 - 
3.3 - 
1.9 - 
0.6 - 



283 

Weniger giinstig gestalteten sich die Verhaltnisse als das Calcium- 
salz durch Magnesiumsulfat ersetzt wurde. 

Es mag erlaubt sein, hier ini Allgemeinen das eigenthiirnliche 
Verhalten der Seifelijsung gegen Magnesiumverbindungen , wie sich 
dasselbe auch durch meine Versuche herausgestellt hat, nochmals kurz 
zu erwlhnen, 

Es ist bekannt I ) ,  dass die SeifelBsnng ungleich schnell auf die 
Verbindungen der verschiedenen Erdalkalimetalle und des Magnesiums 
einwirkt, so zwar,  dass dadurch neutrale Bariumsalze friiher und in 
kiirzerer Zeit nls Calciumsalze, diese friiher und schneller als Mngne- 
siumsalze geflllt werden. T r o m m s d o r f 2) hat erst neuerdings auf 
dieses Verhalten wieder aufmerksam gemacht. 

Aequivalente Mengen von Calcium - und Magnesiumverbindungen 
erfordern zu ihrer Zersetzung allerdings genau gleiche Quantitaten 
derselben Seifelijsung, allein die Einwirkung der letzteren auf 
Magnesiumsalze ist nicht nur eine vie1 langsamere, sondern es bilden 
sich dabei, sobald man nicht mit sebr verdiinuten Lijsungen arbeitet, 
auch K r u s t e n  und H a u t c h e n ,  welche die weitere Zersetzung der 
Seife diirch die noch vorhandenen Magnesiumverbindungen beeintriich- 
tigen. 

In  diesen Uebelstlnden sieht man mit Recht einen natiirlichen 
Fehler aller mittelst Seifelasung ausgefiihrten Hartebestimmungen; 
dieselben treten bei der Methode von C l a r k ,  sowie derjenigen von 
B o u t r o n  uud B o i i d e t ,  so lange man fiir eine geniigende Verdiinnuug 
bei dem anzuwendenden Normalvolum Wasser Sorge tragt und stets 
nur geringe Mengen der Seifelijsung auf einmal hinzufiigt, nicht sehr 
hervor, werden aber bei dem W i l s o n ' s c h e n  Verfahren durch den 
Zusatz von Sodalijsung bedeutend vermehrt. 

Der  nach vollstlndiger Ausfallung der Calciumsalze trotz noch 
vorhandener Magnesiumverbindungen hierbei sofort erscheinende Schaum 
verschwindet, namentlich gegen Ende  der Reaction, so Isngsam, dass 
man zweifelhaft sein kaun ,  ob man mit dem Zusatz der Seifelijsung 
fortfahren sol1 oder nicht. Man findet daher die Harte  eines Wassers, 
welches reich an Magnesiumsalzen ist, nach dem Wilson ' schen  Ver- 
fahren leicht zu niedrig, wie folgende Zahlen zeigen: 

Es wurden drei Lijsungen hereitet, deren kiinstliche Harte  bei 
No. I 20°, bei No. I1 6.50 und bei No. I11 12' betrug. Die I-Iarte 
war bei No. I nur durch Magnesia, bei No. I1 4.5O durch Kalk und 
20 durch Magnesia, bei No. I11 9O durch Kalk und 3 O  darch Magnesia 
veranlasst. 

1) K n a p p s  Technologie Bd. I, S. 56.  
2, Zeitschrift f. analyt. Chemie 1870, 159. 
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Liisung. C l a r k .  B. und B. Wilson .  
No. I 19.75 21.28 18.33 

I1 6.45 6.86 5.66 
111 11.88 12.54 10.80. 

Es muss hervorgchoben werden, dass bei den Bestimmungen 
nach W i l s o n  der Schaum nach liingerer Zeit (15 bis 20 Minuten) 
nochmals verschwand, ohne durch Schutteln wieder zu erscheinen, wo- 
zu das Hinzusetzen neuer Mengen von Seifelosung nothwendig 
wurde; eine Methode hijrt aber auf, eine sichere Bestimmung zu er- 
mBglichen, wenn die Endreaction derselben derartig verz6gert wird. 

Es fie1 mir auf, dass die Hartebestimmungcn von Wassern, 
welche reichliche Mengen von Magnesiumsalzen enthielten , bei An- 
weridung des Verfahrens von K o u t r o n  und B o u d e t  zuweilen durchaus 
richtige Resultate ergaben, wlhrend ich in allen tibrigen Fallen 
etwas zu hohe Zahlen erhielt. Wie  ich spater fand, war der Grund 
einfach der, dass ein bei dem hrbeiten rnit stark verdiinntem Normal- 
volum durch Hirizusetzen eines geringen Ueberschusses von Seifelo- 
sung gemachter Beobachtnngsfehler einen durch vorhandene Magnesium- 
verbindungen auch bei dieser Methode hervorgerufenen Irrtbum auf- 
gehoben hatte. 

Aus den im Vorstehenden gemachten Er6rterungen und angefiihr- 
ten Versuchen geht hervor, dass die altere Methode von C l a r k ,  i n  
Bezug auf Genauigkeit die beiden anderen iibertrifft und daher noch 
immer der allgenieinsten Anwendung fahig ist. 

Die Menge dcr in einem Wasser als Salz 
geliisten Magnesia lasst sich annlhernd aus der Differenz zwischen 
der Gesammtharte ond dem Resultate der rnit Hulfe des Mohr’schen 
Verfahrens (Titriren rnit Oxalsaure und Permanganatliisung , Rest- 
methode) lricht und genau ausfiihrbaren Kalkbestimmung erschliessen, 
indem man den sich dabei direct ergebenden Werth durch Multipli- 
cation rnit 3 auf die aquivalente Menge Magnesia reducirt. Es wird 
liierbei der Febier vernachlaysigt, welchen die freie Kohlenskure, die 
ebenfalls zersetzend auf die Seifelosung einwirkt, veranlasst ; derselhe 
ist meinen Versuchen nach jedoch meist sebr gering. 

Nach dem fruher erlauterten Verhalten der neutralen Magnesium- 
salze gegen Seife erschien die 1) Magnesiumbestimmung mittelst Seife- 
16sung in dem ausgekochten Wasser ,  nach der Entfernung der Cal- 
ciumrerbindungen durch Ammoniumoxalat , nicht langer als eine all- 
gemein anwendbare Methode. 

Dieselbe wurde trotzdem in dem hiesigen Laboratorium wiederholt 
ausgefiibrt, zuweilen ergaben sich dadurch auch Resultate, welche rnit 
denen der Gewichtsanalyse genau iibereinstimmten; die in  anderen 

Magnesiummbestimmung. 

l ]  T r o m m s d o r f  Zeitschr. f. analyt. Chemie 1869, 338. 1870, 160, 



FIllen erhaltenen Zahlen waren jedoch , obschon die Bestimmungen 
wiederholt und die vorgeschriebenen Bedingungen genau inne gehalten 
wurden, durchaus abweichende. 

Die Methode arbeitet sehr langsam und ist, da doch der Fall 
denkbar ist, dam Kalk und Magnesia beide als Bicarbonate gelijst sind, 
nnd daher auch beide durch Kochen gefallt werden, und da ferner nach 
meinen bisherigrn Beobachtungen griissere Mengen -ion Ammoniak- 
salzen nicht ganz ohrie Einwirkung auf Seifeliisung zu sein scheinen, 
mit bedeutenden Unsicherheiteu brhaftet. Diese Verhaltnisse zu- 
sammen mussten mich bestimmen, bei der Fortsetzung meiner Unter- 
suchungrn auf die Anwendung dieser Methode ganzlich zu verzichten. 

Da, wo es auf genaoere Zahlen ankommt als diejenigen sind, 
welche sich aus der zuerst angrfiihrten Differenz ergeben, bleibt 
daher nichts iibrig als auf die bekannte gewichtsanalytische Bestim- 
mung des Magnesiums zuriick zu greifen. 

93. C. Osterland und P. Wagner:  Beitrag zur Kenntniss der 
Vesuvasche. 

(Aos dem Berl. Univ. - Laboratorium. CXXVIII.) 

Bekanntlich ist von Hrn. A. S c a c c h i l )  die Vermuthung ausge- 
sprochen worden, dass die vulkanischen Aschen dadurch entstehen, dass 
die in die flussige Lava eingebetteten festen Theilchrn (Leucit bei der 
Vesuvlara) durch heftige Dampfstrijme lierausgerissen und in die Luft 
entfiihrt werden. Dein gegeniiber hat Hr. R a m m e l s b e r g 2 )  durch 
die Analyse einer Vesuvasche gezeigt , dass deren Zusammensetzung 
nicht niit derjenigen der krystallinischen Einschliisse, sondern mit der 
Zusammensetzung der Lava selbst iibereinstimmt und daraus den 
Schluss gezogen, dass die vulcanische Asche verstaubte Lava ist. 

Ein ahnliches Ergebniss hat uns die Analyse einer Vesuvasche 
geliefert, welche Hr. D. C. S p l i t g e r b e r  am 18. April 1872 bei 
vollkommener Windstille in Neapel gesammelt hat und deren Unter- 
suchung wir auf Anregung des Hrn. Prof. H o f m a n n  ausgefiihrt 
hnben. 

Die Asche war von grauer Farbe, sehr feinkijrnig und liiste sich 
durch das Mikroskop betrachtet in  durchsichtige weisse und durch- 
scheinende dunkle Theilchen auf. Zwei Analysen lieferten folgende 
Zahlen : 

1) S c a c c h i ,  Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Ges. 1873, 5. 545 (im Ausz.). 
2)  R a m m e l s b e r g ,  LOC. cit. 549. 




