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Ueber den Einfluss der Reaktion Amylum sowie Diastase 
enthaltender Fliissigkeiten auf den Verlauf des fermentativen 
Processes von W. D e t r n e r  (Zeitschr. physiol. Chem. VII, 1-6). 
Schwach s a u r e  Reaktion b e s c h l e u n i g t  den Process der Stiirke- 
umbildung. 111 dicscm Sinne wirken Kohlensarire; Citronenslure in 
einer Merigc ron eineni halben his fiinf Milligranim aiif 25 ccin I pro- 
cmtigeri StGrkekleisters iind 5 c.cm Malzauszug; kleime hlengen von 
Phosphorslure und Salzsiiure. Irgeitdwie griissere Mengeu ron Ski re  
machen die Diastase unwir1is:un. 0.3 g Carbolsaure auf 25 ccm Stgrlte- 
liisung beeintriichtigt die Zuckerbildurig nicht weaentlich. Schwaell 
a l k a l i s c h e  Itcaktion v e r l a r i g s a m  t die Stiirkeurnsetzung; stark 
alkalische Reaktion hebt sie auf. Die Umsetzung der Stark wurde 
nicht durch 13estfmmung von Dextrin nnd Maltose gemessen, sondern 
nach der Jodreaktion, indeni die blaue Farbe mit fortschrcitender 
Umbildung durch violett, dunkelroth und gelbroth ins Farblose iiber- 

Woran fehlt es den chemischen Laboratorien am meisten? 
V o m  h y g i e n i s c h e n  d t a n d p u n k t e  b e l e u c l i t e t  von J. B i n g  
(Journ. prakt.  Chem. N. F. 26, 131). 1)urch traurige Erfahrungcn an 
seiner Gesundheit gewarnt., plaidirt der Vrrfasser fiir Reschaffung 
b e s s e r e r  L u f t  in den Laboratorien, einmal durch ausreichende Venti- 
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besonders dadnrch, dass jede schiidliche Gasentwicke- 
thunlichst verrnieden wird. Schotten. 

Analytische Chemie. 

Versuche iiber das Photographiren von Spectren in Ruck- 
eicht euf eine neue Methode quentitativer chemischer Analyse 
von W. N. H a r t l e y  (Royal SOC. XXSIV, 81-84). Um charaktc- 
ristischc photographische Bilder der Punkenspectren von Liisungen zu 
erhaltem, miissen alle fremden Linien soviel wie mijglich fern gehalteri 
und d c d i d b  die Elektroden mit besonderer Sorgfalt gewiihlt wcrden. 
Gold und vorziiglich Graphit habeii sich am tauglichsten erwiesen. 
Beim Vergleiche der Spectra VOII Salzliisungen mit denen der metallischen 
Elektroden ergab sich, dttss fast in allen Fallen die Linien des Metalles 
yon der Salzliisung genau hervorgebracht wurden; nur in der Continuitat 
traten Verschiederiheiten auf. Discontinuirliche Linien des Metalles 
c,rscheirien als lange Linien im Spectrum der Liisung. Eine Aiisnahmc 
bildet das Zink, welches eine Reihe hiichst charakteristischer ausserst 
kurzer Linien oder Punkte zeigt, welche in der Photographie des 
Spectrums der Liisungen glnzlich fehlen. Gewisse discontinuirliche 
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Linien des Iridiums werden continuirlich, wenn dasselbe mit Chlor- 
calcium befeuchtet wird. J e  fiiichtiger und je weniger oxydirbar ein 
Metdl ist, desto contiriciirlicher siiid seine Linien. Da die Verbin- 
cliingcn i n  Liiunng flcichtiger sind als die Metulle, so erkliirt sich daraus 
die grijaserc Coiitinuitiit der Linien. Unliisliche Verbindungen mit 
IYasser oder  Glycerin befeuclitet gebeii keiu Spectrum. Die nicht 
riietallischen Bestandtlieile der Salze geben k c h e  deutlichen Linien. - 
.Jede Modilikatiori i n  der relativen Intensitiit oder Liinge einer Lirtie 
lcommt aaf der plintogaphischen l’latte wharf zur  Erscheinung. Fir 
die Abschatzung der relativen Mengen der 13est;indtheile einer Legirung 
oder eines Minerales hat niir die Anwendung von Los’ungen brauch- 
bare Resultate ergeben. da iiur diese in allen Theilen homogene 
Xlischungen darstellen. Verfasser hat Versnche angest,ellt., wie die 
spectra von Met.a.llsalzen riiit fder Verdiinriung der Liisungen sich 
iiridern ntid bei welcher Verdiinnung schliesslich die andauerndsten 
1,inieii erliischen. Die Empfindlichkeit der Renktion ist voii der Na- 
tnr des Elemeiites, der Intensitit des Funkens u. s. w. abhangig. Es 
bietet. dem Verfasser keine Schwierigkeit , die Spectren von Liisungen 
zu erkennen, welche 0.001 pCt. Calcium, Silber, Kupfer oder 0.0001 pCt. 
Mangan enthalten. Schertcl. 

Das Luftthermometer fiir die Messung hoher Temperaturen 
zum Gebrauche in der Praxis eingerichtet von M. EI. S c h n e e b e l i  
(ilrchiaes des sciences ph?lb. el naturelles [ 3 ]  VIII, 244-247). Statt des 
~uecksilbermaiiotneters, init welchem das Thermornetergefass ver- 
I)underi zu sein pflegt, ninimt S c h n e e b e l i  eiu Metallmanometer nach 
dem Systeme H o t t i t i g e r -  G o l d s c h m i d t ,  welches er dureh ein 
capillares Rleirohr mit der Capillarriihre des Thermometerballons in 
Verbindung setzt. Der  Raum zwischen der Bleiriihre urid der elastischen 
Membran ist niit Glycerin gefullt. Die kleine VerSnderung, welche 
das eiiigeschlosserie Luftvolum dadurch erfihrt , dass die Menibran 
dem Ilrucke nachgiebt , kann vernachliissigt werden , wenri man wie 
der Verfasser Thermometergefiisse von 250-500 ccm Inhalt anwendet. 

Absorptionsapparat fiir die Elementaranalyse von c. W i n k l e r  
(Zm’tschr. anal. Chem. 21,  pag. 545). Der Verfasser hat beobachtet, 
dass die iu deni Chlorcalcium des Handels enthaltene Menge von 
Aetzkalk weder durch Ueberleiten voii trockner Kohlensaure, noch 
selbst durch Einwirkung eines mit Salzslure beladenen trocknen Luft- 
stroms vollig neutralisirt wird, so dass der Kern der Chlorcalcium- 
stiicke basisch bleibt, und wenn dann ein feuchter kohlensaurehaltiger 
Gasstrom daruber geleitet wird , wieder Kohlensaure absorbirt. - I n  
Vermeidung dieses Uebelsta.ndes empfiehlt derselbe als Trockenmittel 
bei der Elementaranalyse concentrirte Schwefelslure anzuwenden und 

Schertel. 



hat dazu einen kleinen Absorptionsapparat construirt, der aus einem 
spiralfiirmig gewundenen Rohr besteht, in das durch eine eingeschrnolzene 
Glasspitze d r r  Gasstrom eingeleitet wird und welches am Austritts- 
ende zii einer Kugel erwcitert ist (siehe die Zeichnung des Originals). 
Die einzelnen Blaeeu miissen gleich eiiier fortlaufenden Perlenschnur 
die sanft ansteigmden Rohrwindungen passiren rind so einert verhlltniss- 
miissig langeii Weg diirch die nbsorptionsfliissigkeit zuriiclilegen. Der 
Apparat, kann ron F. H u g e r s h o f f  in Leipzig Scliillerstrasse 111 be- 

Ueber den qualitativen Nachweis und die quantitative Be- 
stimmung des Araens, Schwefels und Phosphors, sowie einiger 
in geringer Menge im gediegenen Kupfer des Handels vor- 
kommender Metalle voii ,J. LBwe (Zeitscltr. f. anal. Clrem. 21, 516). 

Fehlerquellen bei Bestimmung des Eisens durch Zinnchlorur 
von It. I?. FBhr (Chem.  A'etus 46, 40). Eisenchlorid sol1 nacli den1 
Verfasser bereits bei 50" C. aus der Liisiing sicli theilweise verlluchti- 
gen. - Siehe den ausfuhrlichen Gegenbeweis voii F r e s c n i t i s ,  Zeitsch,.. 

Ueber die Ruffle'sche Stickstofiestimmungsmethode, i i l w  
welche in diesen Berichten XIV, I 1  19 referirt worden ist, hat G. E'ass- 
b e n d e r  (Rrpert. d. anal. Chem. 1882, No. 15, 2-25-226) Versuclie 
angestellt. Verfasser priiftc das Verfahren an Salpeter, salpeterfreieni 
Itohguano und an Gemengcn VOII I t o h p a n o  und Salpeter. In  snlpeter- 
haltigcm Prruguano werden griissrre Mengen Stickstofi inittcls diesrr 
Methode getiinden, als nach dem bisherigen Verfahren. wiihrend nian 
nur einen Tlieil des Salpeterstickstoffes wiederfitidet iind die init dern- 
selben Guano ausgefiihrtcn hnalyaen untercinander keine liebereill- 
stimmung zeigetr. Demnach ist die Ruffle'scho Method(? sehr iiimgel- 
haft. :iber 1x4 den I:rttersnch~ingen vori salpeterhaltigeni Itohguano der 
bisherigen Restiinmiingsmethocle mit Katroiikalk vorzuziehen. 

zogen werdcn. Will. 

h i  kurzen Aiiszug nicht wiederzugebeti. Wil l .  

f. anal. Chemie 6, 92. Sellcrtel. 

Pro x 1; :i I I e r. 

Kalibestimmung in Dungern von E d r n o n d  1)ol l f i iss .  (Ariszng). 
(h'dl. soc. C I I P ~ .  38, 1G2-163). Um bei der Eitiiischeritng des Dun- 
gers behufs Kalibestirnmung keiiien Verlust, an Alkali durch Verfliicliti- 
gung zu erleidcn, wiid dus Hiiclitige Chlorid resp. S i t ra t  durcli Beharid- 
lung des Duiigers rriit coriceiitrirter SchwefelsRure in das niclittliichtige 
Sulfat. iibergefiihrt und erst d a m  l)ei durikler Itothgluth die Einlsclie- 
rung vorgcnomnieii. (+al>riel. 

Eine colorimetrische Mangenbestimmung von A .  L e d  e b u r  
( R e y -  ztnd .IIiitt~nm6nnnnische Zeitg. 1882, 417). 13ei dieser a.uf amerikani- 
schen 11:iseiiliiittcn vie1 gebrffuclilichen Methode wird das Mangati der zu 
priifeiidcri Substanz in Uebtrrrriangaiisffure iilxrgefiihrt und mit einer 
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Lijsung von Kaliumperinanganat verglichen. Diese letztere wird durrh 
Auflosen von 0.072 g krystallisirteii iibermangansauren Kaliums in 
500 ccm Wasser hargestellt; 1 ccm cwthalt sodann 0.00005 g Mangan. 
Von dein zu untersuchendeii Eisen werden 0.2 g in 10-15 ccm Sal- 
petersaure geliist und ohne Filtration auf 100 ccm gebracht. J e  10 ccm 
dieser Liisung werden nach Zusatz von etwas Salpetersaure zum Sieden 
crhitzt, mit Bleisuperoxyd digerirt und durch Asbest in eine von unten 
nuf getheilte Standburette filtrirt. Von der Normalliisung werden 1-4ccm 
in eine gleichweite Burette gebracht und bis zur gleichen Parben- 
intensitat verdunnt. Die Methode giebt recht befriedigende Resultate 
bei nicht zu hohen ( 2  pCt. nicht uberschreitenden) Mangangehalten. 

Sohertel. 

Bestimmung von Schwefel in Eisen und Stahl von Georg  
C r a i g  (Chem. ATezcs 46, 199). Das Eiseri wird in Salzsaure gelijst, 
wrlche man aus eiriem Trichter mit Hahn zutropfen lasst, so class 
ein langsamer Gasstrom entsteht. Dieser durchstreicht einen mit 
1 Volum Wasserstoffhyperoxydliisnng und 1/2 Volmn Ammoniak ge- 
fiillten Stickstoffapparat. worin der entbundene Schwefelwasserstoff zu 
Schwefelsaure oxydirt w i d .  Es ist nijthig den Schwefelsauregehalt 

Ueber die Ausfallung von Titansaure von Pe ter  T. Austeii  uiid 
F. A. W i l b e r ,  (Americ. c7~en~. Jowl.  4, 211-214). Die Erze werden 
rnit Alkalinitrat untl - Carbonat geschniolzen , in der iiblichen Weise 
niit Wasser anfgenommen. niit Salzsaure versetzt , ziir Trockne ein- 
gedainpft , rnit salzsanrehaltigem Wasser bis zur Losuiig des loslicheii 
Antheils versetzt ~ i n d  iiach deniErkalteii ohiie zu filtriren anf400-500cciii 
verdiinnt. D a m  fiigt man Schwefligsiiure nnd 5 0 - 0  ccm Essigsaure 
hinzu und erhllt durch Aufkoclien einen flockigen, leichtfiltrirbaren 
Niedersclilag der Titansanre, welche, wenn phosphorslnrefreies Erz 
vorlag, kein ICiseii enthiilt uiitl nnch dem Verjagen der Kieselsaiire 
mi$ Animoninmflnorid nnd Schwafelsiinre als rein gelten kaiiri. Bei 
geriiigem Titan- ond hohem lhengehalt der Erze muss man den 
Niederschlag nochmal schmelzeii, ebenso wemi er neben Eiven nocli 
Phosphorsaure enthalt : in diesem Fall rerjagt man zuvor die Kiesel- 
saure (wie oben), schmilzt rnit Soda. extrahirt mit Wasser das Satrium- 
phosphat , wahrend Titansaure uiid Eiseiioxyd hinterbleiben , schmilzt 
diesen Riickstand mit wenig Natriumbisulfat und fdlt  die Titansaure 
iiach der Reduktion durch Kochen der Liisung : in den verschiedenrn 

Zur Bestimmung der Titansaure neben Eisen von I<. W i e g a n d  
(Zeitschr. f. anal. Chem. 21, 510). P i s a n i  (Coin@. rend. 69, 289) 
hat ein Verfahren angegeben, nach welchem die Titansaure neben 

des Wasserstoffhyperoxydes rorher zii bestimmen. hrhertel 

Filtraten werden die iibrigen Bestandtheilc bestinnnt. Gabriel. 

Benthte 8. D rhem. Gesellfiehaft Jahlg Xr. 187 



Eiseiioxyd bequem bestimmt werden kiinne, durch Reduktion der 
Titansaure dnrch Zink in saiirer Liismig zu Titanoxyd (Ti2 0 3 )  und 
Wiederoxydation des letzteren durch Chamiileon. 13ei Gegt?nwiirt von 
Eiseiioxyd wird das gebildete Titaiioxyd yor den1 Eisenoxydul oxydirt. 
Der Verhssec hat nun untersucht 01) das Rediiktionsprodnkt bei 
ditlseni Verfahren ein constantes sei nnd ob wirklicli alles Titanoxyd 
v w  deni 1I:isenoxyclul oxydirt werde. Uie Versiiche zeigen , dnss 
tieides niclit der Fall, und dalier das von P i s a n i  angewandte Ver- 
fiilircn nicht ZLI  empfehleii ist. . \ V i l l .  

Zur maassanalytischen Bestimmung der Phosphors'dure \-on 
Ki,atsclriner und S z t a n k o v i n s k y  (Zeiitsclrr. a ~ l .  Chem. 21, 523). 
E. I' e r  r o  t (diese Berichte XIV, 2421)) hat ein rnaassanalytisches Vrr- 
falirrii der Pliosphors~iire1)estiiniiiiirig mittelst cinei: 1,iisiiirg von Silbcr- 
nitrat aiigegebeii, dessen Uranchbarkeit von deli Verfassern bestiitigt 
\vird, indem dasselle genaiier erliiutert und begriindct. wird. Das Ver- 
fahren wnrde gepriift, indeni in  (+win Messko1l)en geimi i~bgenie~sc.11~ 
hlengcvi tler Liisungen des phorphorsauren Salzes ( v o i i  Na. K: C k ,  I h ,  Mg) 
i i i i ( 1  des Silbernitrats (letzteres. im Ueberschuss) eingetragen wurden. 
worauf erwiirnit und: wenn niithig, cine verdiiniite f\rriinoniakflussigkeit 
H I I S  einer Biirette bis ziir nentr:tlcn Keaktion zngesetzt wurde. Nach 
deiii  Anfkochcm licss mail absitzen iind erknlten. War danii die Plus- 
sigkeit neutral und gal) init Amnioiiiak keine Spur rinrs Niederschlags 
mc.hr. so wnrde bis ziir Marke aufgefiillt , nach griindlicheni TJni- 
srhwenkeii liltrirt und ill (~iiiciii Tlieil des Filtrats das Silber nach 
1'01 l l iard's  Mettiode (init R1iodank:tlium) ziiriicktitrirt. Die Analyseii 
zeigen. dass die Metliode fiir die Hestirnniung der Phosphate der 
Alkalien uiid a1k:tlischen Erdeti gute Kesultatc liefert ~ wcnn iiicht 

Zur  Bestimmung der Phosphorsaure und der Magnesia \-on 
K. Brook inan  (Zeitschr. anal. C'hem. 21, 551). L)er Verfasser scliliigt 
vor. den Niederschlag der phosphorsauren :\riiriio~iiiiagneaia nicht n.it 
t l t J m  Filter iiach dem Trockrien eiiizuiischerii, sonderii \'om Filter nach 
derri Auswtschen niit Salpetersiiure zii liisen und die Lijsung i i i i  ge- 

Ueber das sogenannte Zuriickgehen der Phosphorsaure in 
Superphospheten (I.) ron J u l .  P o s t  (Chex. Industr. 1581. 217-220). 
Um einc Grundlagc zur Feststellmig der das Zuriickgehen bedingen- 
den lteaktiorien und Verbindungen ZLI gewinncn, verfolgt Verfasser die 
\'eranderirngen, welche das superphosphat vom Augenblick der Fabri- 
kation an bis zur Vollendung des Zuruckgolieiis erfghrt. Zu deni 
Ende wurde das ganz frisclie Material (36 Stunden nach der Falri- 
katiori) i n  hermetisch vcrechlieasbare Gefasse gefullt ulid zuerst ~1111 

10. April, d;uin. arn l i .  tJuni, eiidlich aiii 15. October (uls das Zuruck- 

griisscre Mengcw YOII Thoiierde oder 1':isen zngcgen sind. \ V i l l ,  

\vogcncn TiZ2gel zii verdanrpt'en uncl zu gluhc~n. \rill. 
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gehen beendet war) analysirt. Ziir Analyse wurdeii ?O g Substanz init 
Wasser (etwa 1 L incl. der zur Verhutumg einer Abscheidung zuge- 
set,zten Salpet.ersaure) ausgezogen ( A  ), der Riickstand mit 400 ccrn 
Citratliisung zunlchst bei 40” (B) ,  dann niit ebensoviel Citrat bei 
90° (C) extrahirt und der Rest endlich nach der Veraschung mit Salz- 
slure erschiipft (D). l m  Auszug (A) bestirnmte man die Gesarnmtphos- 
phorsiiure, Scliwefelsaure, Kalk uiid die an Eisen und Aluminium ge- 
bundena Phosphorsiiure, rind zwar letztere derart, dass ein Theil des 
Auszugs (A) mit Natrianiacetat vrrsetzt 1 Stunde steheii blieb, der 
Niederschlag abfiltrirt, und in eiriem Theil des Filtrates die Phosphor- 
sgure bestirnnit wurde, welchc alsdaiiri voii  der Gesammtphosphor- 
s lure  abgezogen den ini Niederschlag verbliebenen Antheil ergah. In 
den Ausziigen (B)  und ( C )  wurde die. gesamnite iiiid die an Eisen 
uiid Alriniiniiini gebundeiie Phosphorsiiiire, und in (D) nur erstere er- 
iriittelt. - hiis den iibersichtlich zusammengestellten Resultaten der 
hialysen erkliirt Verfasser den Process des Zuriickgeliens wie folgt : 
Die freie Phosphorslure des Superphosphats reagirt auf Eisenoxyd, 
Thonerde, unaofgeschlosseries Tricalciumphosphat (oder Calciumcarbo- 
nat ?), wobei sich citratliislic,hes Eisen- uiid Aluminiumsnlfat und wasser- 
liisliches Calciriniphosphat bilden. Mit der Ahnahnie der freiem Phns- 
pliorsgure scheidet sich allmiihli.ch eiri Aluminium-, Eiseti-, Calciuni- 
phosphat ails der Grrippe der die wasserliisliche Phosphorslure bildeii- 
den Phosphate ab. Wahreiid der tirst.cn Monate des Lageriis blcihen 
die in Wasser unliislich gewordeiien Phosphate irn Citrat von 40° 
liislich , so dass die Zunahme an eitratloslicher Phosphoreaure sich 
deckt mit der hbnahme an wasserlonlicher; spl.ter aber wird ein Theil 
d r r  ziiriickgegangenen Phosphorslure in 40” warmem Citrat unliislich 
und kann auch durch 90° warmes Citrat nicht in Liisung gebracht 
werden. Lctzterer Satz kann allerdings niir als walirwheinlich hinge- 
stallt und mms weiter gepriift wcrden. Gahrirl. 

Ueber die Bestimmung von sogenarmter zuriickgegangener 
Phosphorsaure von C l i f f o r d  R i c h a r d s o n  (Amer. chem. Joiwn. 4, 183 
bis 185). Verfasser zeigt. an einer Reihe von Heispielen, dase die Re- 
stimrnung der zuriickgegangenen l’hosphorslure in rnanchen Super- 
phosphaten verschiedene Resultate giebt, j e  naclideni man Citratliisuiig 
oder die ( von Fabrikanten empfohlene) Oxalatliisui~g in Anweiidurig 
bringt. Die geloste Phosphorsaurcmenge haingt ausserdern von der 
Digestions-Dauer und -Temperatur sowie von der Concentration der 
Oxalatliisung ab. Letztere verdient der sonst iiblichen Citratliisurig 
gegeniiber nicht den Vorzug , wirkt allerdings schncllcr , doch liesse 
sich dasselbe auch durch gr6ssere Concentration 11. s. w. der Citrat- 
liisiing errcichen. Galiriel. 

1P7* 



Ueber die Ursachen des Chlorgehalta des aus chloraaurern 
Kali bereiteten Sauerstoffgases von A. W a g n e r  (Zeit.schr. aiial. 
Chem. 21, X i ) .  Chemisch reiiies chlorsaures Kali liefert eiri von Chlor 
vdlig freies Sawrstoffgas, wenii jade Einwirkiuig voii organischrn 
Substanzen ausgeschlosseri ist. Aber schon Kohlensaure kaiiri chlor- 
saures Kali in der IIitze so zersetzcii, daas etwaa Chlor frei w h l .  
E:ine gleiche Wirkung haben organische Substanzen. Das kiiuflichr 
chlorsuure Kali lieferte stets audi o h m  Beirneiigung voii Hrannstctin 
chlarhaltiges Saiierstoflgas. Die von P e t t  e n k o f e r  iirid Voi t (Za'tschr. 
fur Biologie 16, 529) angewandte Methode zur Bestimrnung der hierbei 
aoftretenden Chlorrrienge ~ woiiach das S;urcrstoffgas durcli eine Sus- 
pension von kohleiisanrem Silber in Wasser geleitet. iind nach Zusatz 
voii Salpetersbure das zuriickbleibcnde Chlorsilber gewogen wurdc, 
ist unznliissig , weil das gebildete C,hloikdiuni i n  der Hitze sehr 
mcrklich fliicht,ig ist. \ V l l I .  

Die Bestimmung der organischen Substens irn Trinkwasser 
vori J. W. M a l l e t  (Chem. News 46, 6 3  ff.). Zur  Vergleichurig der Me- 
thoden von P r a n k l i i n d  iind A r m s t r o n g ,  (Verbreiinuiigsmethode), des 
sagenamten Albuminoid~mmoiiiakreifalirens voii W a n  k lyii, und der 
Restirrimuiig mittelst Permaiigaiiat. nach T i d y  wurdeii voni Verfasser 
Proben verschiederier Wasser einrr griisseren Anzahl Chemiker zu- 
gleich 2111' Untersuchung gegeben. Der  Bericht nntrrwirft ttuf Grund 
der erlialteiien Resultatc. die Fehler der einzelnen Methoden ririer Dia- 
cnssioii urid bespricht , gestiitzt auf' die mit denselben Wasscwi ange- 
stellt.eii rriikroskopischeri iind physiologischeii Versuchr, die ZulBssig- 
keit von Schlisseii ails deli Iiesultaten der Analyse :iuf die Braucli- 
barkeit eines Trinkwassers. Die Abharidlung eigriet sirh niclit, ziiiti 

d u  s z ugr . Srhertrl. 

Ueber Ammoniakbestimmung bei der Wasseranalyse vnn 
C h a r l e s  W. M a r s h  (Anier. chem. Joim.  4, 188-192). Verfasser zeigi 
an einer Rcilie ron Analysen. class die Surnmc von f re ienr  Ammoniak 
(tliirch Kocheii abtreihbar) niitl .Al l>  iimiiioidx Ammoniak (nach Ent- 
fwriung des ti-eieii A~nmoniaks nnd Zusatz von Peririanganat, durch 
Kochen iibtrribbar) stets grringer gefiuidcn wird, als das G e sa m m  t -  
Ariimoniak (iiach Ziisatz voii Perni;rnganat abtrribbnr). Das Deficit 
ist dadurch zii erklffren , class beini Abtrciberi des freieii Armiioni:iks 
eiii Theil der stickstotThitltip~~ Substanz, welche mit Perinangaiiat 
Ammoiiiak zu liefern verriiag , mitvertliichtigt wird. 111 der That  er- 
hielt nian, als die das 2freiecc i\miiinniak enthaltenden Dcstillate 
iiochmals und zwar riacli Ziisatz VOII Permanganat destillirt wiirden, 
&en griisseren Betrag vori Aiiimoniak, wrlrhrr das Deficit v611ig ocier 
beinahe rcwxhwinden macht. f i n  I t  ri ( . I .  
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Nachweisung von Chlorkalk in Wasser von A. A 11 tli o I I  y 
S e s b i t  (Chem. News 46 ,  43). Verfasser bedient sich zur Kntdeckung 
geringer Mengen Chlorkalks in A4bfallwasser~i cines JodkaliiimseLrke- 
kleisters. Da eiii Ueberschuss dieses Reagens den Eintritt. der blauen 
Fiirbung vereiteln sol1 (wohl iii dem Falle, dass das Jodkalium alka- 
lisch ist? D e r  Referent), so liinei. e r  den Kleistcr aus einer Biiret.te 
in kleinen Mengen aufliessen. Schertcl. 

Untersuchungen des Mineralwassere von Gruben bei Schm- 
fenberg unweit Meissen ron 11. F l e c k  (X. u. XI. Juhresbw. d w  
K .  chena. Centra.lstelle fur ixentl. Gesundheitspjege zu Dresden 1882, 
58- 6 2 ) .  Das Bruunenwasser zeigte cine Temperat.ur von + 9.5O c. 
bei einer iirisseren Lufttemperatur von + 11.4" C.; das specifische Ge- 
wicht betrug 1.002'2 bei + 150 C. Eiii Liter des Wassers liefert 
2.3053 g Verdampfuiigsriickstand. bestehend aus: 

1.4545 g schwefelsaurem Kalk, 
1.01 15 )) doppelt,kohlensaurem Kalk, 
0.0081 1) >) Zink, 
0.000.1 )) )) Kupfer, 
Spur ~ o n  >> Kobalt, 
0.1751 g P Eisen, 
0.0865 )) ) Mengan, 
0.0011 )) 2 Haryt, 
0.0116 )) % Strontian, 
0.0690 B ) Magnesia, 
0.0015 )) ) Arnmonisk, 
0.2315 Chlormugnesiuni, 
0.0282 Chlorkalium, 
Spur von Chlorlithium, 
0.2767 g Chlornatrium, 
0.0305 )) kieselsaureni Natriurn, 
0.0 101 )) Kieselsiiure. 

Die Brnnnenquelle ist zur Zeit als die Eisen - urid Mangan- reichste 
Mineralquelle unter allen bis jetzt bekannten Reilquellen zu betrachten. 

Ueber die Anelyse von Dmamiten voii G. L u n g e  (Dingier's 
polyt. Journ. 246, 17 1 - I 73). Nitroglycerin, ganz rein oder Feuchtig- 
kei t , .  Harz u. dergl. g l e i c h m i i s s i g  durch seine Masse vertheilt ent- 
haltend, wie man es  nach dem Verdunsten des atherischen Auszugs 
aus Dynamit erhiilt, liisst sich leicht, schnell uiid genau im Nitrometer 
( L u n g e ,  &eve Berichte XI, 434 u. s. w.) analysiren, und zwar kiinnen 
im friiheren Apparat 0.12 g, im neueren 0.3-0.35 g angewandt werden. 
Man verffihrt dabei S O ,  dass man die betreffende Menge Substanz, dann 
2 ccm concentrirter Schwpfelsanre in den Recher dcs Instruments tropft, 

Proskauer. 
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die= einsaugt und rnit etwa 2 und 1 ccm Saure nachspiilt, darnach 
schiittelt und nach '14 stiindigeni Stehen die Menge des Stickoxydes 
abliest. Enthalt die Dynamitsorte nur noch Nitrocellulose neben Nitro- 
glycerin, so wird ein abgewogenes Stiick im Becher niit Schwefelsaure 
geliist, eingesogen u. s. w., und man erfiihrt den Gesarnmtstickstoff; den 
davon auf Nitroglyceriii entfallenden Betrag ergiebt die Analyse des 
Aetherextraktes. Dagegen liisen sich cellulosehaltige Dynamite zu 
langsam in Schwefelsaure; sie rniissen rnit Aether extrahirt werden. 
Letzteres ist nuch unentbehrlich , wenn der Dynamit Salpeter enthllt. 
Ein Dynarnit , welcher Nitroglycerin, Cellulose und Salpeter enthielt, 
sogenaiinter Trauzl'scher. wurde wie folgt analysirt: CR. 10 g der Sub- 
stanz gabeii durch Wagung vor und nach 24 stundigem Verweilen in1 
Exsiccator die Feuchtigkeit. Man extrahirt mit hether, verdunstet den 
Auszug bei massiger Wlrme; sein Gewicht und das des Riickstandes 
sollen sich nahezu erganzen zu 10 g. Eine Probe des Extrakts, im 
Nitrometer analysirt , giebt das Reinglycerin. Den Ruckstand befreit 
man durcli Waschen mit Wasser vom Salpeter. der entweder direkt 
in Wasrhwassern bestimmt wird, oder man findet ihn aus der Differenz, 
wenn man den unliislichen Rest einige Stunden bei 70-80", dann 
mindesteris 24 Stuiideii im Exsiccator trocknet und sein Gewicht VOII 

dem des ersten Riickstands abzirht. Aus dem Reste, der aus Cellu- 
lose und 1 bis 2 pCt. Nitrocellulose besteht, kann letztere rnit Schwefel- 
natrium oder Aetheralkohol extrahirt werden. - Nitrobenzol (und 
wahrscheinlich auch andere Nitrokiirper) geben zum Unterschied von 
Salpetersaureestern im Nitrometer kein Stickoxyd. Gahiiel .  

Ueber die Ursache der sawen Reaktion mancher Papier- 
sorten von F e i c h t i n g e r  (Dingler's pol$ Journ. 246, 174-176). 
Sarnmtliche vom Verfasser untersuchtrn Papiersortell mit Harzleimung 
[nicht rnit thierischer Leirnung] reagirten mehr oder weiiiger sauer 
Dies zeigt sich, wenn man feuchtes, blaues Lakmuspapier zwischeri 
das zusammengefaltete Papier legt, schon nach kurzer Zeit, resp. nach 
l/2--1 Tag. Durch zweimalige, je zweitagige Extraktion mit 90 pro- 
centigeni, kaltern Alkohol wurde als Ursache der Reaktion freie Schwefel- 
saure erkannt. Der Gehalt betrug pro Bogen 0.0025, 0.0016, 0.0018 g 
Schwefelslure bei drei verschiedenen Sorten. Durch Wasser kanu 
mail wegen der Harzleimung nicht einmal durch 4fache Auskochung 
die Saure vollig eliminiren. Die freie Saure kann entweder VOIV dem 
nach der Chlorbleiche angewandten Antichlor (Natriumhyposulfit) oder 
von dem beim Leirnen benutzten Alaun , resp. Aluniiniumsulfat, her- 
riihren. Wahrscheinlich wird durch Verwendung des Alauns bei der 
Harzleimung freie Schwefelsaure in die Papierrnasse gebracht und ~ r -  

bleibt darin. Gabriel. 
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Beitrage zur Untersuchung der Fette von H. Y svel d e  
S c h e p p e r  und A. G e i t e l  (Dingler'a polyt Journ.  245. 295-301). 
C'm den Wcrth eines Fettes zu beurtheilen, muss man kennen: 1. den 
Siclitfettgehalt (Wasser, Said 11. s. w.). 2. den Gesainmtgrhalt an Fett- 
Yiiiiren und Glycerin, der sich wesentlich rnit dem Gehalt an Neutral- 
fett Bndert. 3. die Menge an Kerzenniaterial. d. h. an festen Fett- 
siinren. - Zur W a s  serbestimmung werden 40-50 g Material unter 
zeitweiligem Riiliren I Stunde bei 110, dann 2 Stunden bei 1250 ge- 
trocknet. (Mitverfiichtigung von freiem Glj cerin und Fettsauren.) 
Filtrirt man die getrocknete Masse bei 60-70°, wBscht das Filter mit 
heisscm R e i d  aus und trocknet es bei 80-900, so erfkhrt mau deu 
Sclimutzgehalt. (Freies Glycerin muss rnit Wasser ausgewaschen 
werden; in seifenhaltigen und daher schlecht filtrirenden Fetten empfiehlt 
sicli iiberdies noch eine 4schenbestimmung.) Was die Hestimmung der 
F e t t s i i u r e r i  und des ( 4 l y c e r i n s  angeht, so suchte mail zilnachst das 
mittlere Molekulargewicht des bei der Verseifung resultirenden Fett- 
saurengemisches zu erfahren. Zu dem Zwecke wurden 50 g Fet t  mit 
40 ccm Kalilauge von 1.4 specifischeni Gewicht und 40 ccm Alkohol 
verseift, mit 1 L Wasser Stunden gekocht. mit Schwefelsiiure ver- 
setzt und 1-5 g der abgeschiedenen Fettsinren (A) mit Kalilauge 
(100 ccm = 10 g Margarinsaure = 37.037 ccrn Normalsaure) titrirt, 
Mit derselben Lauge titrirt man 1 g des getrockneten Fettes [es be- 
denten die Anzahl der verbraurhten l/10 ccm]. wodurch man den Betrag 
der f r e i e n  Fettsiiuren erfiihrt; derselbe giebt, vom Gewicht des Fetted 
abgezogen, den Betrag des N e u t r a l f e t t e s .  Verfasser fanden, dass 
man das Molekulargewicht der Talg- und Palmiilfettsauren ohne z u  
grossen Fehler gleich 270 setzen darf, und dass alsdann die nach- 
atehenden, empirischen Formeln den Procentgehalt an Glycerin (g) und 
Fet tsaurm (f) zwar nicht absolut, abr r  Wr Vergleiche geniigend richtig 

(100-n) (100 -n) 
ergeben: g = 10.5 - ; f = 94.5 ~ 

Zur W e r t h b e s t i m m u n g  d e r  F e t t s a u r e n  wird eine Probe 
voii A., die viillig frei von Keutralfett sein muss, auf den Er- 
starrungspunkt (E.-P.) gepriift. Derselbe liisst den Gehalt der Fett- 
s luren a n  Olei'n und Stearin erkennen, wenn man die beigeGgten, VOII 

den Verfassern angefertigten Erstarrungspunktstabellen fir Gemische 
von Olei'n (E.-P. 5 49 und Palmiilstearin (E.-P. 55.40) resp. Talgstearin 
(E.-P. 54.8O) zu Rathe zieht. Tabellarisch geordnete Analyseii vnii 
diversen Fetten und PalmBlen, sowie eine Tabelle iiber die Erstarrungs- 
punkte verschiedener Gemenge von Olei'n (E.4'. 5.4O) rnit gemischtem 

Bestimmung des Schwefelkohlenatoffe in Illlralieulfocarbo- 
naten von E. L o m b a r d  d e  B o u q u e t  (Monit. s&en@. 1882, 991-996). 
IZiii Viertelliterkolben wird mit 25 g des betreffenden Sulfocarbonats 

+ n. 100 1 00 

Stearin (E.-P. 480) beschliesseri die Arbeit. Gabnel. 



(Schwefelkohlenstc,ff-Sc~w~felalkali), 25 g Kupfersulfat uiid 50 ccm 
W:isser beschickt und durch ein den Korkstopfen durchsetzendes Ab- 
leitungsrnhr mit eiiier in KiClteniischring stehenden gllseriien Kiihl- 
sclrlange verbrintlen, ail welch(, sich der IZeihe nach ein in '/lo ccrn ge- 
theiltes, kalt gelialtenes Sariirnelrohr. 2 Licb ig ' sche  Apparate (der 
eirie rnit alkoholischern Kali, der andere niit. Oliveniil gefiillt) riii 
rc.hwctrsrhni~~lzbares, mit Drahtiietz gefulltes. zur Rothgluht erliitztes 
Rohr, endlich zwei . Salzs$irre rind Hroniwassctr elithaltelide Flascheii 
sctiliesecii. I)er durcli Erhitzeii deu Kolbeniiihaltes entweicheiidt? 
Srhwefelkohlciistotf coiideiisirt Rich Zuni Theil im Sarnnielrohr (nebst 
Wasser): theils wird er in deii L i c b ig 'schen Hiiliren absorbirt , der 
Ibst wird in dein gliiheiideii Ilolir durch einen Sauerstoffstrom ZLI. 

srliwc.fliger SBrire- rerbraiint. rind dnrch das Rroinwasser zii Schwefel- 
siinre oxydirt. Dcr Sehwefelkolilen?;to~~~lii i lt  lasst sich anch iridirekt 
Iiestininieii, wenn man deli (;ewiclitsuiiterach:h;ed des Viertelliterkolbens 
sammt Iiilialt vor mid nach der 1)estillation bestiiiimt und ron dei- 
DifTerenz das (4ewicht des irn Sanimelrohr befindlichen Wassers abzielit. 

Nachweis organischer Sauren im Phenol v o ~ i  W. H a c  h in e y e  I- 

(Zeitschr. aita2. Chem. 21, 548). Ein wasseriger Ausziig von Rothholz 
wird ztir Priifung des Phenols auf eineri Gehalt i i i i  organischen Sawen 
c~rripfolilen~ insofern ersteres die Farbe desselben iiur sehr weiiig rer- 

Ueber die Beziehung zwischen dem specifischen Uewicht, 
dem Fettgehalte und dem Gehalte an Nichfett in der Trocken- 
substanz der Milch von 0. I I e h n e r  (The Aiinlyst VII? 129-1:35). 
Vtxrfasser suclit vor Allem in der rorliegenden Abhandlung zu er- 
rnitteln , ob das specifische Cfewiclit der Trockensnbstanz welche 
nicht ails Fet t  bestelit, liinreicheiid constant ist,  uin fiir die Milcli- 
analyse rerwcrthet werden 211 kiinnen; miin wiirde alsdann , wie dies 
auch yon F. C l a u s n i t z e r  und A d o l p h  Mayer (Forsch. a u f d .  Gebiete 
der T'ii?hhult. 11. s. w. 1879, 2(i5-i0) arigestrebt haben, iin Stande sc-iii, 
ails  d e m  s p e c i f i s c l i e n  G e w i c h t  u n d  d e r  Trockei i substa irz  d a s  
S i c . h t f e t t  i n  d e r  l e t z t e r e r i  uiid s o m i t  auc l i  d e n  P e t t g e h a l t  zii 
Oes t i rnmen.  Verfasser gelit davoii ans, dass, wenn jedes Procent von 
Trockensubstanz ohne Fett (S) das specifische Gewicht der Milch (G) 
iiber 1.000 (0.001) zu dem Faktor  s erliebt, jedes Procent Fett (F) 
dasselbe zu der Za.hl f ernictdrigt. 1st T der ChmnmtrCckstand, 

G + T . f  
sn wurde S gleich sein - -  . Wlhrend C l n u s n i t z e r  wid Mayer s + f  
den Werth fiir f zii 1.00 (0.001) angebcn, berechrirt I I e h n e r  den- 
sclben nach den Untersnchungen vnn W y n t e r  B l y t h  (Das speci- 
fische Gewicht der Fette, Analyst V, 76) und voii U'ignt?r (Berech- 
nnng der Ausdehnnng von Rntterfett, Anal@ IV: 154) nur zu 0.7?5 

G u l w i i ~ l .  

iindert: letztcre d i t w  dauernd ausliischt. Will. 



(0.000725). Aus einer Reihe vnn Versucheii hat Verfasser ferner fest- 
gestellt, dass jedes Procrnt der festen Bestandtheile, die iiiclit atis 
Fett beatehen (also s) ,  das specifische Gewicht der Milch uni 3.605 
(0.003605) erliiiht; dieser Faktor  kann selbst f i r  a b g c d i m t e  und sehr  
fettreiche Milch gelten. h’ach Einsclialtung dieser Werthe wiirde die 

. d. 11. man erhiilt die ‘rrockeii- wltige Forniel lauteri: S = - 

substanz minus Fe t t ,  sobald man den Gcsniiiiritriickstaiid ma1 0.725 
zum specifisclien Gewicht der Milch addirt urid die Summe durch 4.33 
(3.605 + 0.725) dividirt; ans dieser Grijsse ergiebt sich nach Subtrak- 
tinn vom Gesaiiimtriickstand der Fettgehalt. Eine Differenz von 0.1 
(0.000 1) im specifischen Gewichte bewirkt eine Differenz von 0.023 pCt. 
bei dem berechneten Resultate, nnd ein Fehler von 0.1 pCt. beim Ge- 
samintruckstaiid einen solchen von 0.0 17 pCt. an Nichtfettfixum. Ver- 
fasser giebt schliesslich folgende Ttibelle zur Berechiiung des Nicht- 
fetts in der Trockensubstanz aus dem specifischen Gewichte und dern 
Gesammtriickstand (siehe umstehend S. 2936 u. 2 9 3 i ) :  

G + T .0.725 
4.33 



2936 

Spec. 
Gcmiclit 

~~ 

1029.0 
2 
4 
6 
8 

1O3( 1.0 
2 
4 
ti 

8 

1031.0 
2 
4 
6 
8 

1032.0 
2 
4 
6 
5 

1033.0 
2 
4 
6 
8 

- - 
1 1.0 

8.54 
8.59 
8.63 
8.68 
5.72 

8.77 
8.82 
5.86 
8.91 
5.95 

9.00 
9.05 
9.09 
9.14 
9.18 

- 

- 

- 
9.23 
9.28 
9.33 
9.37 
9.42 

9.47 
9.51 
9.56 
9.60 
9.65 

- 

- 
~ 

11.2 

8.57 
8.62 
8.66 
8.71 
S.75 

830 
8.S5 
8.89 
8.!)4 
S.!)8 

- 

9.04 
9.09 
9.13 
9.18 
9.22 - 
9.27 
9.32 
9.37 
9.41 
9.45 

9.50 
9.54 
9.59 
9.63 
9.68 

- 

- 
~ 

11.4 

8.61 
8.66 
8.70 
s.75 
8.79 

8.84 
5.89 
5.93 
8.98 
9.02 

9.07 
9.12 
9.16 
9.21 
9.25 

- 

- 

- 
9.30 
0.35 
9.40 
9.44 
9.49 

9.54 
9.58 
9.63 
9.67 
9.72 

- 

- - 
11.6 

8.64 
8.69 
8.73 
8.78 
8.82 

S.87 
8.92 
8.96 
9 01 
9.05 

9.10 
9.15 
9.19 
9.24 
9.28 

9.33 
9.38 
9.43 
9.47 
9.52 

9.57 
9.6 1 
9.66 
9.70 
9.75 

- 

- 

- 

- 

- - 
11.8 

5.67 
8.70 
8.76 
8.8 1 
8.85 

8.90 
8.95 
8.91) 
9.04 
9.08 

9.13 
9.18 
9.22 
9.27 
9.31 

- 

- 

- 
9.36 
9.4 1 

9.46 
9.50 
9.55 

9.60 
9.64 
9.69 
9.73 
9.78 

- 

- - 
12.0 

8.70 
8.73 
8.79 
8.85 
8.88 

8.93 
8.98 
9.02 
9.07 
9.11 

- 

- 
9.16 
9.21 
9.25 
9.30 
9.34 

9.39 
9.44 
9.49 
9.53 
9.58 

9.63 
9.67 
9.72 
9.76 
9.81 

- 

- 

- - 
12.2 

8.74 
8.77 
8.83 
8.89 
8.92 

8.97 
9.02 
9.06 
9.1 1 
9.15 

9.20 
9.25 
9.29 
9.34 
9.38 

9.43 
9.48 
9.53 
9.57 
9.62 

- 

- 

- 

- 
9.67 
9.71 
9.76 
9.80 
9.85 

- 
~ 

12.4 
- 
5.77 
8.80 
8.S6 

8.9 1 
8.95 

9.00 
9.05 
9.09 
9.14 
9.1s 

9.23 
9.28 
9.32 
9.37 
9.4 1 

- 

- 

- 
9.46 
9.5 1 

9.56 
9.60 
9.65 

9.70 
9.74 
9.79 
9.83 
9.88 

- 

- 
~ 

12.6 

8.80 
8.83 
8 s9 
8.94 
8.98 

9.03 
9.08 

9.12 
9.17 
9.21 

- 

- 
9.26 
9.31 
9.35 
!I. 40 
9.44 

9.49 
9.54 
9.59 
3.63 
9.68 

9.73 
9.77 
9.83 
9.86 
9.9 1 

- 

- 

- 
~ 

12.8 

8.82 
8.8; 
8.!,3 

8.98 
9.02 

9.01 
9.12 
9.16 

9.2 1 

9.23 

9.30 
9.30 
9.39 
9.44 
9.48 

95:3 
9.58 
9.63 
9.67 
9.72 

9.77 
9.81 
9.86 
9.90 
9.95 

- 

- 

- 

- 
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14.0 

9.03 

9.06 
9.12 
9.17 
9.21 

9.26 

9 31 

9.35 
9.40 
9.44 

9.49 
9.54 
9.58 
9.63 

9.67 

3.72 
9.77 
9.82 
9.86 
9.91 

9.96 
10.00 
10.05 
10.09 
10.14 

8.87 
8.90 
8.96 
9.0 1 
3.05 

9.10 

9.15 
9.19 
9.24 
9.28 - 
9.33 
9.38 
9.42 
9.47 

9.51 

9.56 
9.61 
9.66 
9.70 
9.75 

- 

14.2 

9.07 

9.10 
9.16 
9.21 
9.25 

9.30 
9.35 
9.39 
9.44 
9.48 

9.53 
9.58 
9.62 

9.67 
9.71 

9.76 
!J.81 
9.86 
9.90 
9.95 

10.00 

10.04 
10.09 
10.13 
10.18 

9.80 
!).84 
3.90 
9.94 
9.99 

- - 
13.2 

8.90 
8.93 
8.99 
9.04 
9.08 

9.13 

9.18 
9.22 
9.27 
9.31 

- 

- 
9.36 
9.41 
9.45 
9.50 
9.54 

9.59 
9.64 
9 x 9  
9.73 

9.78 

9 83 
9.87 
9.92 

9 96 
10.01 

- 

- 

I 

13.4 i 13.6 13.8 
I 

8.94 ~ 8.97 9.00 
8.97 ~ 9.00 I 9.03 
9.03 I 9.06 9.09 
9.05 I 9.11 , 9.14 
9.12 , 9.15 9.18 

9.17 , 9.20 9.23 
9.22 ' 9.25 9.28 
9.26 9.29 9.32 
9.31 I 9.34 9.37 
9.35 9.38 9.41 

9.40 9.43 
9.45 9.48 
9.49 ' 9.52 
9.54 9.57 
9.58 ' 9.61 

9.46 
9.51 
9.55 
9.60 
9.61 

9.63 ' 9.66 9.69 
9.68 ' 9.71 9.74 
9.73 9.76 9.79 
9.77 9.80 9.83 
9.82 9.85 9.8s 

9.57 9.90 9.93 
9.91 9.94 9.97 
9.96 ' 9.99 10.02 

10.00 ' 10.03 10.06 
10.05 10.08 10.11 

- - _  
14.4 - 
9.10 
9.13 
9.19 
9.24 
9.28 

9.33 
9.35 
9.42 
9.47 
9.51 -- 
9.56 
9.61 
9.65 
9.70 

0 74 

9.79 
9.54 
9.89 
9.93 
9.98 

10.03 

10.07 
10.14 
10.16 
10.21 

- 

- 

- -. 

14.6 
- 

9.13 
9.16 
Y.22 
9.27 
9.31 - 
9.36 
9.41 

9.45 
9.50 
9.54 

9.59 
9.64 
9.68 
9.73 
9.77 

9.52 
9.87 
9.92 
9.96 

10.01 

10.06 
10.10 
10.15 
10.19 
10.24 

- 

- 

- 

- 
14.8 
- 
9.1 7 
9.20 
9.26 
9.31 
9.35 

9.39 
9.45 
9.49 
9.54 

9.55 

9.63 
9.68 
9.72 
9.77 
9.81 

- 

- 

- 
9.86 
9.9 I 
9.96 
10.00 
10.05 

10.10 

10.14 
10.19 
10.23 
10.28 

- 

Froskauer. 



Bemerkung zu der Berechnung von Yilchfett nach der For- 
me1 von Clausnitzer und Y a y e r  von W y n t e r  B l y t h  (Analpt 
VII, 136). Verfasser hat riach dieser Methode in 4 1  Xlchproben das 
Fett. bestimmt (vgl. obiges Referat iiber die Abhaiidlung von 0. Eleh- 
n e r ,  Anahyst VII, 129) und gelangt zu dem Schluss, (lass fiir prak- 
tische Zwecke in der Mehrzahl von Fdlen hinreichend genaue Resul- 
tate erlialten werden. l 'rinkaiier.  

Extraktbestimmungen in K8ffee voii J. S k a1 w (: i t  (Repert. d.  
analiyt. L'hemie 1882, No. 15, 227-229). Verfasser weist darauf hin, 
dass man ails deni specifischen Gewichte' der Kaffeeauskochungen die 
Extraktmengen ermitteln kijnnte. Die nach dieser Richtung hin ange- 
stellten Vcrsuche ergaben, dass dieselbe Kaffeesorte verschieden - 
braun, hellbraun und schwarz - gebranrit bci derselben Extrakt,ions- 
weise - 50 g Kaffee mit 450 ccm Wasser drei Stunden lang unter 
Ersetzung des verdampfenden Wassers gekocht, nach dem Erkdten 
auf dasselbe Gewicht gebracht - gleiche I3xtraktmeiigen liefert. und 
dass deren Liisuiigen gleiches specifiaches Gewicht beuitzen. Dampft 
ma11 abw cine KaffeeextraktlGsung ein, so scheiden sich bald organi- 
sche Salze ab ,  und die analytischen Resultate im Vergleich init dem 
specifischeii Gewicht werden verliidert ; der Aschengehalt nimmt zu, 
der Kaffei'ngehalt vermindert sich im Verhaltniss zu deni bei looo ge- 
t,rockneten Extrakt. S k a1 w e i t giebt am Schlusse seiner Arbeit die 
folgende, zur Ermittelnng des Kaffecextraktes aus dem specifisrhen 
Gewichte aufgestellte Tabellc (siehe nebenstehend Seitc 2939) : 

Verbessertes Verfahren der Theobrominbestimmung in Cacao 
und Chocolade \-on L. L e g l c r  (X. und X I .  Jahresber. der kcnigl. 
chem. Centralstelle fiir @'mil. Gesundheitspjkqe zu Oresden 1882, S. 33 
bis 43). Verfasser hat  iiach der von W o l  fr a m  angegebenen Theobro- 
rniubestimmong (diese Berichte X I I ,  1135) keine giinstige Resultate 
erhalten und aiis diesem Grunde und noch anderen Griinden das Ver- 
fahren in folgender Weise modificirt. Der  Cacao (20- 25 g )  oder 
die Cliocolade (50 g)  wird nach der vollstiindigen Entfettung rnit 
500 ccm einer 4 - 5 procentigen Schwefelsaure auf dem Wasserbade 
einige Stunden digerirt und das Theobromin aus der abfiltrirten sauren 
Liisung durch einen Ueberschuss von phosphorwolframsaurem Natrium 
gefiillt. Den Niederschlag, welcher aiich Protei'iisiibstanzeii, Farbstoffe 
41. 6 .  w. enthiilt, sol1 man erst nach dern vollstiindigen Absetzeii 
(24 Stunden) filtriren, rnit. einer 6 - 8 procentigen Schwefelsgure aus- 
waschen iind dann in chlorfreier Natronlauge odcr in einer Natrium- 
carbonatliisung aufliisen. In  der L i k i n g  wird das Alkali durch 
Schwefelslure so weit abgestumpft, dass die Reaktion der Fllssigkeit 
niir noch schwach alkalisch bleibt, die Fliissigkeit uriter Zusatz von 
Qnarzsand vollkomrnen eirigedarnpft und der Riickstand, nnchdem der- 
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selbe bei 1100 wohl getrocknet worden ist, rnit Arnylalkohol a.uf dem 
Wasserbade bei SO--90° C. extrahirt.. Es empfiehlt sich fir diese 
Extraktion des Alkaloi‘ds einen vorher mit Alkalien behandelten, dann 
rektificirten und schliesslich von Wasser befrc4en Brnylalkohol zu 
verwenclen. Das Extrakt wird,  nach der Entfernung dcs griissten 
Theiles des Arnylalkohols (lurch Abdesfilliren; in einer tmirten Platin- 
whale al~gedunstet, getrocknet und gewogen ; inan gluht d a m  gelinde, 
wLgt zuruck und bringt die Aschenmenge von der ersten Wiigung i i i  

A ~ I Z L I ~ ;  der Rest ist Theobrornin. Die Aschen, deren Yengc nieist 
sehr gering ist., besteht atis Kochsalz, herruhrend ~ o i i  der unreiricn 
Satrorilauge. Qtatt des Amylalkohols l lss t  sich auch gewijhnlicher 
hlkohol anwenden ; derselbe Kist zwar da.s Theobromin schneller auf 
als der erstere, das Alkaloi’d ist aber nicht so rein und hiiiterliisst 
inehr Asche. - Die Eigenschaft der meisten Alkaloi’de, mit phosphor- 
wolframsawem Natron unliinlirlie Kiederschlage zu  geben , hat dem 
Verfasser auch dazu gedient , ,einige andert Alkaloi’de qualitativ nach- 
znweiaen nnd qumtitativ zii bestirnmen z. 13. Morphium in hrznei- 
niitteln: Vcratrin im Schneebcrgrr Schmipftabak. Ein all g e i n e i n e s  
Verfahrrn aber darauf zu griinden, diirfte a.n dem ‘Cmstandc scheitcrn, 
dass iiicht alle Alkaloi’de, uiid nianche nicht vollstiindig, durch das 
Rcagens gefallt werden, und dass die Nethode eine gewisse Coiistanz 
und Widrrstniidsf:iliigkeit der Rasen voraussetzt, die aber nur bei der 
Minderzahl derselben vorhanden ist. T’roskxiicr. 

Tafeln zur schnellen Ermittelung des Alkoholgehaltes geisti- 
ger Fliissigkeiten nach Gewichtsprocenten bei der Destillations- 
methode (berechnet auf Grund der Rehner’schen Tafeln) von 
G. D a h m  (Zeitschr. f. anal. Cliem. 21, 485). 111 den gebriiuchlichen 
Alkoholtnfeln findet man nach Errnit.teluiig des spccifischen Gewichtes 
des Destillates den Alkoholgehalt der zii priifenden Fliissigkeit in 
Volumprocenten aiigegeben. - Die Unbequernlichkeit. eiiier lTmrczii- 
nnng ist die Ursache, dass man noch rneist den Alkoholgehalt in 
Wein, Bier u. s. w. nach Volumprocenten angiebt, w5hrend die an- 
drren 13estandtheile in Gewichtsprocenten ausgefiihrt sind. - Drr Ver- 
fasstr hat deshalb Tafeln zusamrnmgestellt, aus welchen ohne urnstiid 
liche Rechnung der Alkohnlgehdt bei Renutzung der gewiihnlichen 
Hestimmungsmethode in Gewichtsprncenten gefunden werdeii kann. 

Will .  

Nachweis von Soda in lldilch VOII W. B a c h m e y e r  (Zeitschr. 
f. anal. Cheniie 21, 548). Nach dem Verfasser wird ein Sodagehalt 
dcr Milch (bis zii 0.3 pCt. im Liter) d1irc.h die griine Fiirbuiig er- 
kannt , welche dieselbe nach Zusatz von 3 - 5 ccm Tannninliisung zu 
et.wa 15 ccm Milch nach 8- 12 stiindigern Stehen annirnmt. Vntrlg- 
lich ist der Nachweis, wenn durch Zusatz voii etwas verdunnter Essig- 



294 1 

saure die griine Farbe in ein voriibergeheltdes Roth verwatldelt wird. 

Ueber den Nachweis von Benzoesaure und Borsaure in der 
Milch von E. M e i s s l  (Zeitschr. f. anal. Chenaie 81, 531). Zur Prii- 
fling aiif BenzoBsaure werdcn 250- 500 ccm Milch nlit einigell Tropfen 
Knlk- oder Barytwasser i t lkal idi  gemacht, auf l/4 cingedampft, mit 
Gypspulver (oder Sand) zu einem Hrei angeriihrt und auf dem Wasser- 
bade eingetrocknet. (Von condensirter Milch nimmt mall 100 bis 
150 g). Die trockne Masse wird nach dem Ansauern mit Schweikl- 
saure init 50 pCt. Alkohol kalt ausgeschiittelt, das Filtrat abermale 
mit Barytwasser eingedarnpft und mit Aether ausgeschiittelt, der beim 
Verduristen die BenzoEslure nahezu rein hinterliisst. Der Gewichts- 
verlust des bei 60° getrocknet.en Riickstarides nach dem Verjagen der  
Benzoi:sanre durch Sublimation giebt die Menge derselben. - I3or- 
siiure findet man am sichersten, menn 100 ccm Milch durch Kalk alka- 
lisch gemacht und verascht werden. - Die Asche wird in wenig toll- 
centrirter Salzsaure gelost und zur Trockne bis zurri volligen Verjagen 
der iiberschiissigen Salzsaure eingedainpft. Der  Krystallbrei wird mit 
ganz verdiinnter Salzsaure rind Curcuniatinktur durchfeuchtet und im 
Wasserbade eingetrocknet,. I3ei Gegeiiwart von Horsaure wird er 
zinnober- bis kirschroth gefarbt. 0.001 pCt. Borsaure in der Milch 
sollen sich dadurch noch nachweisen lassen. - Conceiitrirte Salzsaure 
giebt init Curcumatinktur auch einc kirschrothe Farbung, aber die- 
selbe verschwindet auf Wasserzusatz und geht beim Trocknen in eine 
braune Farbe iiber, wiihrerid die Borsiiurefarbung erst beim Trocknen 
hervortritt und erst durch vie1 oder kochetldes Wasser aufgehoben 

Die zu untersuchende Milch inuss alkalisch reagiren. Will .  

wird. kVil1, 

Methoden zur Bestimmung der &en organischen Sauren 
im Wein nebst einer genauen, auf neuer Grundlage beruhenden 
Methode zur Bestimmung der freien Weinsiiure von c. s c h  nii t t 
und C. H i e p e  (Zeitschr. f. anal. Chemie 81, 534). Nach einer K n t i k  
der K a y  s e r'schen. Methode (welche unter itndereni nanientlich deshalb 
als unbrauclibar bezeichnet wird , weil die Aepfelsaure beim IGn- 
dampfeii niit Salzsliire einer Zersetzung unterliegt) wird eiiic Methode 
empfohlen, die auf folgendcn Principien bernlit. 

1. Miiglichst. vollsthndigo Absclieidung der ges;tninitcn Weiusiiurc? 
aus dem concentrirten , neutralisirten Wcin als Ih lksa lz  i ind Berech- 
nong derselben nus der Menge Normalsalzsiiure, welche der durch 
Gliihen des weinsauren Kalkes erhaltene Aetzkalk zur Sattigutig er- 
fordert , unter Anwendung einer Correktion fiir die im Filtrat geliist 
gebliebene Weinsaure. 

2. Fallung der gemischten Kalksalze der Aepfelsaure und Bern- 
steinsaiure aus dem Filtrat vom weinsauren Kalk mittelst Alkohols. 
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3. Ueberfiihriing dieser gewogenen Kalksalze in neutrale Alkali- 
salze, Fiillung der Bernsteinsiiure, Umrechnung derselben in Kalksalz 
und Rerechnung der AepfelsBure ails der Differenz des Gewiclites der 
gesammten Kalksnlze und dcs bernsteinsauren Kalkes. Die Falliing 
der Hernsteins5iire geschielit diirch Chlorbarynm in der Siedehitze. 

Da nameirtlich extraktreiche W t h e  brim Concentriren stark ge- 
fiirhtc, schlecht tiltrirende Fliissigkeiteii liefern: so wertlen die '3" auren 
ziin:'ichst iii Form ihrer Hleisalze :tbgesc.hieden rind niich Zerlegung 
derselben durch Schr\,efelwaaserstoff die wiissrige Liisnng coiicentrirt. 
- Die genarierc Reschreiburig des Verfahrerrs; sowie die analytischeu 
Belege miissen im Original iiacligesehen werclen. Znr Bestimmuiig 
der freien Weilisiiure miss eine mBglichst genane Weinsteinbestim- 
mung aiisgefiihrt werden. Hicrzri miirde die Methodr \-on H e r t h  c l o t  
wid F le  n r i e  u zweckm8ssig befunden. Uer ausgeschiedene Weinstein 
sol1 in wenig Wasser geliist u t d  dann iinter Anwendung voii Rosol- 
siiure als Indicator mit Natronlange titrirt werden. Dau Grwicht 
des Weinsteins mit 0.8 mriltiplicirt, liefert die demselbeii entsprcchende 
Weinsanre iind diirch die Vergleichung mit, der erinittelten Gesamnit- 
weiitsiiure ergiebt sich die Menge der freien Weinsiiiire. \Vil l ,  

Ueber den Glyceringehalt des Bieres von C. A m t h o r  
(Zeischr. 1'. anal. C'hemip 21, 541). Der  Verfasser hat eine Reihe ron 
Bieren tiac.11 der Methode von C 1 an sii i zc'r aid den Glyceringehalt 
gepriift nnd gefundeii . dass derselbe iiicht iiber 0.3 pCt. steigt und 
nicht unter 0.05 pC,t. fiillt. Ein Bier niit 0.3 pCt. Glyceriii diirfte 
darnach schon vc?rdlclitig erscheinen. Langsanier vergohrenes Rier 
scheittt niehr Glycerin zii entltalten als das rascher vergohrcne. 

Will .  

Zur Gerbstoffbestimmung von F e r  11. Si ilia n d  (Dingier's pol,@. 
Jorirn. 246. 133- 140). Verfasscr empfielilt, aitf eine griissere Zalil 
von An;ilyseii gestiitzt. st:rtt des m r  Fixiruiig tler geliisten Gcrbstoffe 
gebriiuchlic,hen EIautprilvers, welches nicllt Ieicht Z I I  beschaffeii is t -  
leichter erliiiltliclic! Stofits, rtlmlich dan leimgebnndc Ckwebe der 
Knorhen (wie es iiach Reliaridluiig der Riilirknochrn niit Soda und 
Salzsiiiire zuriickbleibt ) cider Holnscliliiiiclie ( der knochenartige , GA- 
fiisse fiihrendc Kern i lw I-Iiirner vntn Rind) zti bciiritzen , nnd gieht 
eiiie kurze Beachreibmig, wit. nian sich die beideii 1':rsatzmittel. sowie 
auch Hautpulver Lereiten kann. E s  ist bc~ziigliclr dcr Gerbstofftitri- 
rung hcirierkcmswerth, dass alle drei StoRe an destillirtes Wasser keiue 
durch Chamaleon merklich oxydirbaw Siibstanz ahgebm. dass aher 
die Menge der van (100 g)  Wasaer geliisten Yaterirn fiir (10 g) Haat- 
p u l v ~ r  resp. extrahirte Kiiochen . resp. TIornschliiuche sich nacli 
48stundiger Digestion rnit 200 g Wasser stellt aiif 0.025 g, resp. 0.006, 
renp. 0.004- 0.005 g, mithiii fiir ersteres am griissten ixt. (;nt>riel, 



2849 

Zur Bestimmung der Gerbsiiure von F e r d .  Simand‘ (BnqL’e 
p o l y t .  Journ. 246, 4 1 - 42). Eine gewisse Menge Eichenrinde wurde 
mit destillirtem Wasser  auf ein bestimmtes Volumen abgekocht und 
vom crkalteten, filtrirten Extrakt zwei Ma1 je 100 ccm eingedampft, 
getrocknet ond nach Abzug der Asche die Menge der organischen 
StoEe (A) bestirnmt. Aus zwei anderen Partieri zog Verfasser mit 
E-IornschlAuclicn den Gerbstoff aus iind dampfte daa Filtrat ein: [es 
eeigte nach dem Eindarnpfen auf ‘/lo seines Volumens mit Leimlosung 
allerdings noch deutliclie Keaktiori anf Gerbsiiure] : so ergab sich nach 
Abzug der Asche die Menge der von den Hornschlauchen nicht aufge- 
noinmenen Materie ( Kichtperbstoff), welche von A subtrahirt den 
Betrag der gerbenden Stoffe angiebt. - Um das Aequivalent fiir 
EicheiigerbsCure gegen Oxalsaure zu controliren, wurden je  100 ccni 
der obigen Eichenabkochung auf 500, resp. 600, resp. 900 ccin ver- 
diinnt und mit Chamdeon (1 ccm = 0.001851 g Eisen) titrirt, gie er- 
gab sich ini Mit,tel aus sechs Versuchen: 56 Eisen = 60.11 Eichen- 
gerbsaure [Maximum 60.85; Minimum 59.721, wahrend O s e r  62.29 
gefunden hat. Verfasser glaubt indess , dass der richtige Werth noch 
unbedeutend hohcr als der Oser’sclie liegen wird, weil das Horn- 
schlauchfiltrat iioch Oerbsaiirc enthielt (s. o.), aber andrerseits von 
der Haut gewisse Mengen sogenannter Farbstoffe aufgenommen wer- 
den, welche gar iiicht oder niir wenig bei Gegenwart von Indig und 
Gerbsaure durch Chaiiiiileon oxydirt werden und daher das Verhaltniss 

Zur Ermittelung der Gerbsaure in Gerbmaterialien, Loh- 
briihen und Gerbstoffabfallen yon G a w a  lo w s k i (Zeitschr. fGr 
andyt. Chemie 2 1. ,551 ). Die Bestimniung der Gerbsiiure nach der 
F l e c k  ’ schen Methode tlurcli Fiillring als Kupfertanmat und Berech- 
nung am dern bei der Verbrc.nriuiig rcsultirenden Ihpferoxyd (durch 
Mi!ltiplikatiori mit 1.304) rektificirt der Verfasser dahin, dass e r  zu- 
nachst auf eineni gewogenen Filter das getrocknete, gerbsaure Kupfer- 
oxyd wiegt, dann verbrennt urid die Menge des resultirenden Kupfer- 

Die Darstellung des Traubenzuckers nach N e ub LU 8 r fs 
Vorschrift mittels der Schw arz’schen Methode und seine Bein- 
heit ron W o r m - M i i l l e r  (Journ. f. prakt. Chemie N. F. 26, 78-87) 
und die Darstellung des Traubenzuckers und seine Titrirung 
mit Knapp’scher Fliissigkeit von J. G. O t t o  (Journ. f. prakt. 
Chemio K. P. 26, 87-103). Die Verfasser modificiren die S c h w a r z -  
Neubai ier’sche Methodc der Darstellung des Traubenzuckers iii fol- 
gender Weise: In 600 ccm XOprocentigen Alkohols, dem circa 30 ccm 
rauchender Salzslure zugesetzt sind, wird bci etwa 25” unter wieder- 

vergrijssern. Gabriel. 

oxyds vom Gewichte des Kupfertannats abzieht. Will. 

Berlclite d. D. chern. Geeellsrhaft. Jahrg. XV. 18s 



holtem Schiitteln im Laufe von 3 -4  Wochen so 
Rohrzuckers zugesetzt als aufgenommen werden 
wird d a m  durch ein rnit Alkohol angefeuchtetes 

vie1 fein gepulverten 
kann. Die L6sung 

Filter filtrirt und an 
eincn kiihlen Ort gestcllt, wo wlhrend weiterer 4-6 Wochen circa 
50 pCt. des angewendeten Rohrzuckers an Traubenzuckcr auskrystalli- 
sirt. Abgesaugt, rnit Alkohol ausgewaschen und bei a l lmi ih l i ch  a n -  
s t e  igen  d e r Temperatur getrocknet, ist dieser Zucker nach Analyse, 
Schmelzpurikt uiid seinem ganzen Verhalten e b e n  s o r e i n ,  wie der 
ails Alkohol omkrystallisirte. Das Ausscheidcn des Zuckers als Syrup 
beini Umkrystallisiren vernieidet man dadurch, dass man die heiss 
gesiittigte, filtrirtc Liisiing schiiell in kaltem Wasser abkiihlt , bis die 
Krystallisation beginlit. An einem kalten Orte vollendet sich dann 
dieselbe binncn 24 Stunden. Mit Aethylalkohol wird daaselbe gute 
Resultat erzielt, wie mit Methylalkohol. Nur l b s t  sich der aus 
Methylalkohol umkrystallisirte Zucker leichter aus dem Gefbs  ent- 
fernen. Die Titrirung des Traubenzuckers rnit Knapp’scher Losung 
liefert, entgcgen den Einwendungen von S o x h l e t  (Journ. pr .  Chern. 21, 
227-318), dann vollkommen genaue Resultate, wenn die Knapp’schc 
Fliissigkeit geeignet verd i inn  t und die Zuckerlosung a l l m a h l i c h  zu- 
gesetzt wird. Bei einem Gehalt von 1-0.5 pCt. Zucker versetzt man 
die Knapp’sche Losung rnit 4 Volumen Wasser; bei noch geringerem 
Zuckergehalt rnit 3-2 Volumen. Als Endreaktion wird entweder die 
Pil l i tz’sche angewendet , welclie in der Einwirkung von Salzsiiure 
und Schwefelwasserstoff auf ein rnit der Fliissigkeit befeuchtetes Filtrir- 
papicr besteht, oder noch besser, es wird d a s  F i l t r a t  mit Essigsiiure 
und Schwefelwasserstoff auf Quecksilber gepriift. (Vgl. auch Miil ler 
und H a g e n  in wuger’s A r c h  16, 569 und 28, 220.) 

Eine Methode zur schnellen Bestimmung der Salioyls&we 
in Getrlinken von A. RBmont  (Compt. rend. 95, 786) beruht darauf, 
dass die zu priifende Fliissigkeit (Wein  oder B ie r )  mit Aether aus- 
gezogen wird, die atherische L6sung nach dem Verdampfen und Ai~f- 
nehmen dee Riickstandes in wasser mit Eisenchlorid gepriift und die 
Intensitkt der Fiirbung verglichen wird rnit einer Fliissigkeit, die nia11 
durch Extrahiren einer entsprechenden Menge der gleichen, aber siclier 
salicylslurefreien Fliissigkeit mit Aether und Zusatz einer Salicylslure- 
lasung von bekanntem Gehalt zum Riickstand der ltherischen Lijsung 

Sehotten. 

erhiilt. Piuner. 


