
2. F r u c h t f l e i s c h :  
griine reifc Frucht 

Wasser . . . . . .  70.92 66.78 
Cellnlose . . . . .  0.36 0.17 

Gerbstoffe . . . . .  6.53 0.34 
Fett . . . . . . .  0.21 0.58 
Iiivcrtzuckcr . . . .  0.08 20.07 
Rohrzucker . . . .  1.34 4.50 
Eiwciss . . . . . .  3.04 4.92 
Aache . . . . . .  1.04 0.95 

Stiirkemehl . . . . .  12.06 Spur 

Die Asche enthielt ausser Ihhleiisiiure: SiOa = 5.77, S0:j = 3.06, 
P205 = 23.18, CaO = 6.13, MgO = 9.79, NazO = 6.79. K20  
= 45.33, aiisscrdem Spuren  on C1 r i n d  Fe. Pi nner. 

Analytische Chemie. 
Ueber die Trennung des Galliums von anderen Metallen thrilt 

Lccoq d e  R o i s b a u d r a n  (Compt. rend. 95, 157) als Vortsetzung 
seiricr fruheren Untersiichnngcn mit , dass das Gallium vom Kobalt, 
Nickel und Thallirini am besten clurch Kupfcrhydrat getrelint werden 
kann. Zugleich werdcn die anderen fruher beschricbenen Mrthodrn 
zur hbscheidung des Qalliums bei jedeni ei~izelnen der drei Metalle 

Ueber die Bestimmung von Srtlpetersaure als Stickoxyd 
mittelst der Reaktion mit Eisenoxydulsaleen von R o  bcr  t W a -  
r i n g t o n  (Cheni. SOC. 1882, 345-350). Verfasser beschrribt die, 
Modificatio~ien, mit welcheii S c h l  i i s  ing‘s  Verfahren bei Bestimmuiig 
gcringer Nitratmengeii in  Boden- oder PRanzenextrakten i n  dem Lal~o- 
ratorium zu Etothamstcd ausgefuhrt wird (diese Rerichfe XIII, 1886). 
Urn eine Ikimischung voii Saucrstoff zur Kohlensiiore moglichst auszri- 
schliessen, werden die Marmorstuckchcn uiiinittelbar Tor dem Einfallen 
in den Kohlensiiureapparat mit Wasser ausgekocht; ebenso die zur 
Entwickelung dienende Salzsiiure wie auch die ubrigeii 1te:tgentieii. 
Die Salzsiiure im Kohleneaureapparate wird durch cine Oelschicht yor 
Absorption voii Luft bewahrt und mit etwas Kupferchlorur rersetzt. 
Das entwickelte Stickoxydgas wird uber Quecksilber aufgefangen und 
eritweder nach Wegnahme der KohlensLure durch IGsenchlorur absor- 
bii t odcr geriauer durch geriiigen Saiierstoffiiberschuss in Salpetersaure 
iibergefiihrt uiid der uberschiissige Sauerstofl mit Pyrogalliissiiure ent- 
fernt. In einer Reihe \-on 12 Versuchen, twi wrlchen die angewandten 

discutirt. 1’1 II  11 e r 



Substanzen 0.5 -5 mg Stickstoff als S i t ra t  enthalten haben, wurden 
durchschnittlich 98.4 pCt. der Stickstoffmenge (97.1 - 100.8) wieder 
erhxlten, so dass die Methode zur h s t i m m n n g  auch sehr lileincr 
Nitratrnengen neben organischen Substanzcn schr geeignet erscheint. 

Ueber die Bestimmung von Salpetersaure in Boden von 
R o b e r t  W a r i n g t o n  (Chem. SOC. 1882, 351 -360). Vcrfasser be- 
merkt, dass ziir Bestimmung der Si t ra te  im Roden die Proben bis zu 
betrachtlicher Tiefe ausgehoben werden miissen, oder wenn dieses 
nicht aosfuhrbar ist, nach trockenem Wetter, wenn die Nitrate sich 
nahe an der Oberflfiche befinden. Die Probe muss so rasch als miig- 
lich getrocknet werdcri und hat das Verfahren beim Trocknen grossen 
Eimfluss auf  das Resultat, indem eine Temperatur von iiahe 100" einen 
Verlnst an Salpeterslure, eiii langsanies Trocknen an der Luft eine 
Zunahme des SalpetersRurcAgehaltes vcrursachen, wofiir der Verfasser 
Zahlenbelege bringt. Verfasser empfiehlt die I3odenprobe in 1 Zoll 
dicke Lagen auszubreiteii und bei 55" zu trocknen. Zur Gewinnung 
eines Auszuges werden in Ro  t 11 :t m s t e d 200-500 g auf einem Filter 
in Verbindung rnit eiiier Saugpumpe mit Wasser behandelt. Sind 
etwa 100 ccm durchgelaufen, so wird die Probe als erschiipft betrachtet. 
Hei hiiherer Temperatur get rocknete Probeii ergebeu Ausziige, wclche 
an organischer Substanz reichcr sind. Sol1 die Bestimmung der Ni- 
trate nach der Methode C r u m - P r a n k l a n d  geschelien, so siiid aus 
den1 Extrakte die organischen St.offe durch wiedcrholtes F d l e n  mit 
starkem hlkoliol zu eutfernen, wiihrcrid diese Stofle keineii Einfluss 
auf die Ergebnissc nach S c h l C s i n g ' s  Methode anssern. 

Verhalten des Ealiumpermanganats zur BenzoEsaure von 
C. L e u k e n  (Arch. .Pharm. 17, 518-524). Der Verfasscr fiiidct, dass 
die reducirende Wirkung der aus Sianrharz durch Sublimation darge- 
stellten Benzoi'lsgure auf Kalinmpermanganat alleiii kciiien sicheren 
Amhalt fiir dereri Identitiit gewghrt , weil dieselbe aucli durch Znsatze 
erreicht werderi knrin. Man sol1 daher auch die Rraunfiirbung der 

Neue Farbenreaktionen der Alkaloi'de von c. A r 11 o I d (Arch. 
Pharni. 17, 5G1 -567). Conii'ii h f e r t  griiiie PBrbung, wcnn es Init 
syrupdicker Phosphorsaurc fiber einer kleiiieii Flarnmc eingedampft, wird; 
N i c o  t i n  unter denselben Urnstanden tiefgelb oder orangegelb. - Wenn 
eine geringe Menge eines Alkaloi'ds mit einem Tropfen Schwefel- 
saure verrieben und daranf Natronlauge von 30- 40 pCt. allgctma.ch 
mittelst einer Glascapillare zugesetzt wird, bis die Lauge im Ueber- 
sclluss is t ,  so eritstehen bei folgenden Alkaloi'dcn Farbungen: 1) Mit 
alkoholischem Kali. M o r p h i n ,  aus dem gelblichen ins rBthliche, d a m  
stahlblau , endlich kirschroth. N a r c o  t i  n iiiit Schwefelsaure bis gelb 
oder violett erhitzt , giebt mit. alkoliolischem Kali orangeroth, nuf Zu- 

Schertcl .  

srherte i .  

Lijsung in Natroiilauge beachten. Mylius. 
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satz von Wasser gelb wtlrdend. S o l a n i n  aus gelb ins violet.t., end- 
lich weisngran. Whssrige K d l a u g e  : M o 1.1) h i 11 durch roth in moos- 
griin. cd1icIi gelbbraun; K a r c o  t i n  \vie oben behandelt gelb; Solanin 
iius gclb riolett: griin, endlich gelhbraiin. Codei 'n  verhdt  sich nach 
tlrni Erhitzen mit Schwefrlslure dem Morphin glcich. Andere Alkaloi'de 
auf iilrnliche Weise beliandelt geben niiiidcr c1iar;ikteristisclie Reak- 
tionen. Wird ein Alkaloi'cl (anch TXgitaliti) in geringer hlenge iriit 
Schwc:f(.lsiiure rerricben dann mit salpetrigsaureni Iinli rersetzt, so 
freten gewiase Fiirbnngeii (fin, welahe durch Zusatz von :ilkoliolischem 
Kali ver2ndcrt werden kiinnen. Ilierlwi ist abcr zii benierken ? dass 
Schwefrlsiiiirr . salpetrigaaures Natroti iind :tlkoliolisclies Kali cine 
~chriell  rerscliwindende blme Fiirbiing liefern. A t  r o  pi t i  wird gelb 
bis orange. auf Zusatz von alkoholischeni Tiali violctt ~ in rosa. iiber- 
gehend. D i g i t  a l i  11 braun i n  kirschroth iil)c~gc.hentl; init :ilkolioliac.liern 
I<d i  gelbgrau. S a r c  ei:ti 1)r;iniigriin n i t  b1;irieni Rand, tlunti riolctt, 
c~ndlicli blutiuth; rnit alkoholisclieiri IGili gelb. N a r c o  t iii diircli Zu- 
LS:~ tz ron Sa trill mni tri t zu r crw iirm t cn Scl iwefel s2 rird Gsnng ki rsdi rot 11. 
S t r y c h  11 i I I  scliniuteig grlb. drirrli Zus;itz von alkoholiscliei~i Kali 
orangcroth wcrdend. Auch Fiirbiingen anclrrer Alkuloi'dc sind iin 

Die Bestimmung des Alkoholgehalts gegohrener Fliissig- 
keiten von G. H o  1 z n e r  (DiyZ.  Jown. 245, 470-473). Mittheilung 
und Entwickclmig d r r  tiekanntcn Forrrielii voii K o r s c h e l t ,  R e i -  
s c h a u e r ,  0 t t o und Zei ineck zur 13rrechnuiig tles Weingeistgehalts 
iiach den Kcwl tnteii tlcr inclirektcw I~estillationsinetliodr. (Rt~stimniung 

Zur Bestimmung des Alkoholgehaltes im Weine von .I. L i i w e  
(Uingl. Journ. 245: 219-225). Dcr Verfasser crnpfichlt. die hletliode 
der Hestinimuiig dcs Alkohols au5 den Dificrenzen der Volnmgewichtc 
ror utid iiach cler Entgeistiing~ welche etwas zii nicdrige Resultate 
giebt, u n d  die I)rstillationsmctliode mitc~inander zu verbinden rind atis 
den crhaltenen Zahlen das Mitt.el zu nc~hmen. Cnt die Drstillation 
d i n e  Gefahr des Kebersteigens ausfiiliren zu kiinnen, bedient er sich 
eines Danipf-iib1eitungail.ohl.s wclchrs fast Iiis auf den Bodell des 
L)estillatioiiskolberis und d a m  wieder aufwlrts bis fast :in den Stiipsel 
geht , so dass also die Oeffnung iiach oben sieht. Am tiefstcn Theil 
ist eiiie I h g e l  angehlascn, in  \velclicr ctwa ubergetretenc Feuchtigkeit 

Beitrag zur  Untersuchung des Perubalsams auf seine Ver- 
fiilschungen, nebst deren quantitativer Bestimmung von 0. 
G c h l i c k u r n  (Arch. Piturm. 17: 4!)8). Die sich auf die Ihtdeckung 
von St orax. I3enzoi~, C'olopho~iiiim, ('opnivaldsant, Riciiiuniil iin Peru- 
balsam bezielienden Angaben sind im Auszuge nicht wobl wiederzu- 
geben. Yylius. 

Original angefii hit. abcr weniger cliarakteristisch. >I y liiis. 

cles VolLirrigewichts !-or uud nadi der Etifgeistmig.) M y  l i  u Y.  

sich samnieln katin. 3lylios.  



Ueber die Bestimmung des Fettgehaltes der Milch von 
R. E m m e r i c h  (2eitschr.f. Biologie XVIII, 1. Die nach der S o x h l e t -  
schen auaometrischen Methode gefundenen Zahlen wichen von den 
nach der Tr om m e r ’schen Gewichtsbestimmung gefundenen im Maxi- 
mum um 0.04, von den nach den Hoppe-Seyler’sehen gefundenen 
um hiichstens 0.045 pCt. ab. Im Mittel betrug die Abweichung gegen 
das Trommer ’ sche  Verfahren + 0.009 pCt., gegen das H o p p e -  
Seyler’sche -0.018 pCt. Die optische Methode nach F e s e r  liess 
den Verfasser als Mittel von 14 Untersuchungen resp. 28 Bestinimungen 
um 0.25 pCt. z u  h o h e  Werthe finden im Vergleich zur Soxhlet’schen 
Methode. Das Maximum der Abweichung betrug + 0.65 pCt.; eine 

Ueber die Bestimmung der odatringirenden Bestandtheile 
der Weine von A i m 6  G i r a r d  Compt. rend. 95, 185). Verfasser 
bestimmt die gerbstoffartigen Bestandtheile des Weins, das Oenotannin 
und den Farbstoff, gemeinschaftlich, indem er sie durch thierische Haut 
niederschlagt und wagt. Als thierische Haut werden Darmsaiten 
(Violinsaiten d) benutzt, ehe dieselben rnit Oel geglattet worden sind. 
Mehrere Saiten werden zusammengewickelt, ca. 1 g davon zur Wasser- 
bestimmung abgenommen und dann 4-5 g (genau abgewogen) zunachst 
durch mehrstundiges Liegeulassen in Wasser aufgeweicht und dann 
24-28 Stunden rnit dem zu untersuchenden Wein (lOOg), den man 
bei starkem Gerbstoffgehalt rnit Wasser verdiinnt , in Beriihrung ge- 
lassen. Die Saiten werden darauf erst bei 35-40°, dann im Stiipsel- 

Ueber die Zusammensetzung der Tresterweine yon A i m  8 
G i r a r d  (Compt. rend. 97, 227). Da der grosse Bedarf an Wein in 
Frankreich zum Theil dadurch gedeckt wird, dass man die von der 
Weingahrung herrtihrenden Trestern rnit Zuckerliisung bedeckt und 
letztere der Gahrung unterwirft, also sogenannten Tresterwein herstellt, 
hat Verfasser Unterscheidungsmerkmale aufzufinden gesucht zwischen 
echtem Wein und solchem Kunstwein. Den Tresterwein sellte er sich 
selbst dar, und zwar wurde entweder die vergohrene Fliissigkeit so- 
fort nach der Gahrung von den Trestern getrennt oder auch rnit den- 
selben fast ein halbes Jahr  in Beriihrung gelassen. Ausser dem 
Alkoholgehalt wurde die Menge des in der Kalte im Vacuum erhal- 
tenen Extrakts, dann der Gehalt an Weinstein und an adstringirenden 
Substanzen, endlich die Intensitat der Farbung bestimmt und mit den 
in echtem Wein derselben Abstammung enthaltenen Mengen der be- 
ziiglichen Stoffc verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass bei etwa 
gleichem Alkoholgehalt die Extraktmenge im Tresterwein nur circa 
50- 75 pCt., der Weinsteingehalt etwas geringer, auch der Gerbstoff- 
gehalt geringer (50-80 pCt.), namentlich aber die Farbung vie1 
schwacher ist als bei dem echten Wein (nur 25 bis 50 pCt.). Merk- 

so grosse Differenz ist indess sehr selten. Schotten 

gefass bei 100-102° getrocknet und gewogen. Pinner. 



wiirdiger Weise wird durch das lange Verweilen der vergohrenen 
Fliissigkeit uber den Trestern die Menge des Extrakts, des Weinsteins 
und der Gerbstoffe, sowie die Intensitat der Farbung noch etwas ver- 
mindert. Bei solchen Weinen, bei denen man die Trauben nach dern 
Abbeeren gahren lasst , kann namentlich der Gerbstoffgehalt des als- 
da.nn bereiteten Trestenveins vermehrt werden, wenn man die Trauben- 
kHmme zu den Trestern hinzufiigt. 

Die erhalteiien Zahlen sind folgende: 
I. ist der Wein, 

11. der entsprechende Tresterwein, bei welchem die Trestern 
gleich nach der Hauptgahrung entfernt worden sind, 

111. der Tresterwein, bei welchem die Trestern mit der vergoh- 
renen Flussigkeit in Beriihrung gelassen worden sind: 

29.80 
15.13 
18.60 

Alkohol 1 Extrakt 1 Weinstein ~ Gerbstoff I Firbung 
VoL-pct. 

2.400 , 
1.980 
1.050 j 

I. 
11. 

111. 

I. 
II. 
III. 

I. 
11. 

111. 

I. 
11. 
m. ' 
I. 
11. ~ 

ID. 

I. ! 

LII. II* I 

12.4 
11.0 
10.5 

11.5 
10.1 

10.5 

10.6 
10.4 
10.4 

9.0 
10.5 
10.9 

8.5 
11.0 
10.4 

9.5 
9.1 

10.1 

HQrault (Capes t a n  g:  

24.70 1 ::::: 
14.30 

13.40 I 1.110 
Iskre (Tullein) 

25.30 2.415 
15.70 1.830 1 16.80 1 1.640 

3.620 
1.480 
1.090 

- 

0.900 
0.510 

2.730 
0.413 
0.520 

100.0 
23.S 
16.1 

100.0 1 17.2 

6.0 

100.0 ' 17.5 
1 14.3 

2.560 
0.320 
0.310 

1.060 
0.390 
0.450 

2.660 
1.200 
1.070 

100.0 

36.3 
45.0 

100.0 
55.5 
27.7 

100.0 
51.5 
37.7 

Pinner. 



Die volumetrische Bestimmung des Phenols voti T h .  C h a n -  
d e l o n  (Hull. SOC. Chim. 38, 69-77) beruht. darauf, dass Phenol 
durch Kaliunihypobromit in Tribronipheltol verwaridelt wird: durch 
Tfipfelprobe auf Jodkaliumstiirkepapier erkennt man den beginnenden 
Ceberschuss voii Hypobromit. Das  Tribrornpherlol bleibt in Liisung, 
fiillt auf Zusatz von Salzsaure aus und seine Menge entspricht, wie 
Versuche zeigtcri, im Mittel 98.8 pCt. des angewandten Phenols. - 
Die Hypobromitlijsung bereitet man sich, indern man 14- 15 g Kali- 
hydrat, in  I L Wa.sser gelost, nach und nach rnit 10 g Rrom versetzt 
wid die gelbe Fliissigkeit SO weit verdunrit, dass 50 ccm derselben 
0.05 g Phenol entsprechen: sie halt sich alsdann, an eineni kiihlen und 
dtinklen Ort  aufbewahrt, melirere Monate unverlndert. Urn Phenol zu 
tritriren, Iiisst min zu 50 ccm der Hypobromitliisung die Phenollosung 
atis einer Rurettc in einem Zuge so lange linter Umschiittcln fliessen, 
bis die Fiirbung verschwunden. Darriach genugeii noch weiiige Tropfen, 
um das Verrniigen der Flissigkeit , Jodkaliumstlrke zu blauen, auf- 
zuhebeii. - Concentrirte Liisungen von Phenol (3 - 5 pCt.) werden 
vortheilhaft vor der Titration auf l/lU verdiiniit. - Das Phenol irn 
G r i n  zii bestinimen, muss 'man ihn mit Schwefelsiiure versetzen, 
destilliren uiid die , Destillate titriren; aus Verbandstoffen treibt man 
es rnit (salzsaurehaltigem) Wasserdampf :~iis. I n  Rucksicht auf die 
Besthdigkei t  der Titreliisurig und die Schnclligkeit der Ausfiihrung 
verdient nach den1 Verfasser die vorgeschlagene Methode gcgeniiber 
der von K o p p e s c h a a r  (Jahresber. f. 1876, 1015) und von G i n c o s a  
(diese Berichte XIV, 2849) angcgebene Phenolbestimmung den Vorzug. 

Einwirkung der Alkalihypochlorite auf Phenol von T h .  C han- 
d e l o n  (Bull. SOC. Chim. 88, 116-124). In1 Ansc.hluss an die voran- 
gehende Uritersuchung iiber die Einwirkung eiries Hypobromits wurde 
die Wirkuiigsweise des Natriumhypochlorits auf Phenol studirt und 
zwar derart, dass eine bestimmte Menge des letzteren in wiissriger 
Liisung mit iiberschussigeni, tilrirtem Natriunihypochlorit vermischt und 
dann der Rest des letzteren niit Y e n  o t 'scher Flussigkeit (arsenigsaures 
Alkali) zuriickgemesscn wurde. EY zeigte sich, dass die Mlenge des 
verlrauchten Ilypochhlorits mit der Dauer der Eiiiwirkung (bis etwa 
48 Stunden) wiichst und die Reaktioii beendet ist, wenn G Atome 
Chlor auf 1 Molekul Phenol gewirkt haben; d. Ii. 

Gabriel. 

CsIf:, . O H .  + % C 1  == 3 H C 1  + CsH2Cla. O H  
oder CCHj. OH + 3 N a O C 1  = 3 N a O H  + CsHnC1.7. OH. 

Auf Zusa.tz von Salzsaure fallt in der That  T r i c h l o r p h e n o l  
nieder. Es bildet sich vie1 schneller, wenn die betreffenden Liisungen 
heiss siiid, schmilzt bei 54O und ist, wie eine geiiauc Vergleichung der 
Eigertschaften uiitl S a k e  ergab, mit dem ails Chlor und Phenol ( F a u s t )  
resp. Stcinkohleiithc.er~j1 ( L a o r e n t )  resp. Saligeniit ( P i r i a )  erhilt- 
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lichen Kiirper identisch, wenngleich der Schmelzpunkt 67 -68O, resp. 
440 resp. 58O angegeben wird. Mit gcringem Gehalt an Wasser, 
wt4chc.s beim Schnielzen an die Oberfllche tritt,  nach dem Erstarren 
jedoch wiedcr viillig verschwindet, schmilzt ‘l’richlorphenol namlich 
schon bci 42O. - Z u r  B c r e i t u n g  v o n  T r i c h l o r p h e n o l  empfiehlt 
es sich, arif j e  160 ccin Natiiumhypochloritlijsiirig. welche pro 1 ccm 
= 4-4.5 ccni Penot ’scher  Fliissigkeit ist, 1 g Phenol in 30 g Wasser 
geliist zu geben. die Mischung l /2-2 Stiinderr aiif 60-70‘’ zu er- 
wiirmen, nach dem Erkalten den Ueberschuss von Hypochlorit mit 
Natriumarsenit zu zerstiireii und mit Salzslure das Trichlorphrnol aus- 
z iifallen. Gnbnel.  

Argent inischee (Kemmerich’s) Fleischextrakt von S t  a. 
Elena ron N i e d e r s t a d t  (Arch. Pharni. 17, 580-582). 
__ - - __ - - I A s c h c :  

Orgnnischc Substanz. . . .  1 66.07 
Anorganische Substanz . . . .  - 

Wasser . . . . . . . .  ~ 13.85 
Stickstoff. . . . . . . . .  9.02 
Fett, Lcim . . . . . . .  unwescntlich 
In Alkohol lijslich . . . .  i 69.50 
)) iinlGslich. . . .  ~ 16.55 

Asche . . . . . . . . .  20.08 

I 

Fe:,03. . . . .  0.32 
C x O  . . . . .  1.76 
M g O  . . . . .  2.03 
KasO . . . . .  11.32 
K 2 0  . . . . .  44.04 
C1 . . . . . .  5.36 
SO3 . . . . .  1.62 
Pa05 . . . . .  32.12 
SiO, . . . . .  0.31 

Gnbri ,>I. 

Nachste Sitzung: Montag, 23. 0ctol)er 1882 im Saale der 
Bauakademie am Schinkelplatz. 

A. W. Schade’s  Buchdruckerei (L. S c h a d c )  in Berlin, Stallscbreiberstr. 45/46, 


