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allen Fliissigkeiten, in welchen der Zusatz von Fluorammonium 6 mg 
auf den Liter nicht iiberstieq, eine starkere Vermehrung der Hefe- 
zellen (um 50-100 pet.) nachweisen, als in den ohne Zusatz von 
Ammoniumfluorid vergohrenen. Die Hefezellen unterschieden sich 
dabei nach Crijsse und Durchsichtigkeit betrachtlich von denen der 
gewiihnlichen Hefe. Bei Zusatz von Fluorammonium wird unter 
sonst gleichen Umstanden in gleichen Zeiten mehr Alkohol und 
weniger Siiure erzeugt als ohne Fluorid. (Siehe auch diese Ben'dte 

Einfluss der Fluorwassers toffs t iure  und der Fluoride auf die 
G a h r u n g  Starke enthaltender Substensen, von J. E f f r o n t  (Bull. 
$00. cliim. [3] 5,  734-740). Wahrend der Gahrung der Stiirkeniehl ent- 
haltenden Stoffe erfahren die bei der vorausgehenden Verzuckerung 
unveranderten Dextrine durch die gelosten Bestandtheile des Malzes 
eine nachtragliche Saccharification. Weil der EinAuss des Malzes 
wahrend der Giihrung sich vermindert, wenden die Brennereien einen 
Ueberschuss von Malz an. Verfasser versetzte eine Abkochung von 
Mais mit verschiedenen Mengen Malz , lieas dasselbe etwa dreiviertel 
Stunden bei GOo einwirken, setzte darauf Hefe zu den Lijsungen und 
zu einem Theile derselben Fluorammonium. Es zeigte sich, dass bei 
den von Fluorammonium freien Liisungen die Verrninderung des Malz- 
zusatzes eineu Ausfall an Alkohol nach sich ziehe, dass aber die Zu- 
gabe des Fluorides die Folgen dieser Verminderung wieder aufhebe. 
Ein Zusatz von Fluoranimonium gestattet nicht nur ,  die Temperatur 
wiihrend der Saccharification niedriger zu halten, sondern erlaubt so- 
gar  die Vergahrung obne vorausgebende Saccharification vor sich 
gehen zu lassen. - Zwischen der Menge bei der Giihrung gebildeter 
Siluren und des entstandenen Alkohols besteht kein bestimmtes Ver- 
haltniss, wenn auch eine vermehrte Alkoholproduction stets FOII einer 
geringeren Saurebildung begleitet ist. Es scheinen also bei der Ver- 
wandlung der Starke n6ch andere Fermente als diejenigen der Milch- 

XXIY, Ref. 190 und 405.) Schertel. 

slure  und Buttersaure betheiligt zu seiu. Sohertei. 

Anaiytische Chemie. 

Zur E e n n x e i c h n u n g  des Feigenweins, von P. Carles (compt.  
rend. 112, 811-812). Wenn man 100 ccm Feigenwein bis zur  
Syrupsdicke eindampft und dann an einem kiihlen , trockenen Orte 
stehen llsst, so erstarrt der Riickstand und zertheilt sich in einzelne 
Krystallkijrner, welche aus Mannit bestehen. Die Menge des letzteren 
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betriigt 6-8 g pro Liter Feigenwein, wtihrend in normalem Weiri und 
Rosinenwein Mannit n u r  ausnahmsweise und zwar hochstens in Mengen 

Ueber einen Nachweis des Margarins in der Butter,  Ton 
R. LBz6 (Compt. rend. 112, 813-815). In eine Probirrahre bringt 
man 1.5 ccm Zuckersyrup, stellt es in ein lauwarmes Wasserbad und 
fiigt von der zu untersuchenden Butter soviel hinzu, dass das Gesammt- 
volumen 10 ccm betragt. Dam verschliesst man das noch warme 
Rohr und schleudert es an einem Bindfaden einige Augenblicke irn 
Kreise. Liegt reine Butter \-or, so zeigt nun sich iiber einer volumi- 
nosen weisslichen Emulsion eine klare, durchsichtige Fettschicht, 
wahrend das Fett einer Margarinbutter sich nicht absondert, sondern 
milchig getriibt erscheint. Auf diese Weise kann man 20-15 pCt. 
Margarin in der Butter nachweisen. - Ueberdies zeigen Oel- und 
Margarinbutter im Gegensatz zur Kuhbutter die Erscheinung der 

Der Verlauf dor Reinigung eines Sprits wahrend der Recti- 
flcation, von Ed. Mohler  (Compt. rend. 112, 815-818). Verfasser 
hat rnit der friiher (diese Berichte XXIV, Ref. 335)  angegebenen Me- 
thode. den Verlauf der Rectification verfolgt und gefunden, dass die bei 
der Rectification erhaltlichen gut schmeckenden Alkohole nahezu rein 
sind, und dass ihre Schiidlichkeit, die auf Spuren von Verunreini- 
gungen beruht, nahezu gleich Null ist. Das Umgekehrte ist der Fall 

Bestimmung des Acetons in denaturirtem Alkohol, von L 6 o 
Vignon (Compt. rend. 112, 873-875). Der zu untersuchende Alko- 
hol wird nach B a r d y  von Aldehyd befreit und rnit Wasser auf das 
50fache Volumen verdunnt; dann bringt man 5 ccm dieses verdunnten 
Alkohols rnit 10 ccrn 2 fach-normaler Soda und 2 fach-normaler Jod- 
liisung zusammen (vergl. diese Berichte XXIII, Ref. 304). Eine zweite 
Probe stellt man rnit 20 ccm Sodalbsung und 10 ccm Jodlosung an: 
nur wenn man in beiden Proben dieselbe Jodoformmenge erhalt, ist 

Ueber die Beetimmung der Kieselsaure bei Anwesenheit 
VOP Eisen, von L e c l e r c  (Compt. rend. 112, 1132-1133). Urn die 
Zersetzung des Eisenchlorids, wahrend man zur  Abscheidung der 
Kieselsiiure bei Anwesenheit von vie1 Eisen zur Trockniss verdampft, 
zu vermeiden, empfiehlt Verfasser nach Sch l6s ing ’ s  Vorgang einen 
Zusatz von Chlorkalium, welches rnit dem Eisenchlorid ein liisliches 

Ueber die Aldehydreaction von U. Gayon,  von H. Born -  
t r a e g e r  (Zeitschr. fur analyt. Chem. 80, 208-209). Die von G a g o n  

von einigen Decigrammen pro Liter vorgefunden wird. Gabriel. 

Ueberschmelzung. Gabriel. 

hei den schlecht schmeckenden Alkoholen. Gabriel. 

das Resultat zuverllsig. Gabriel. 

Doppelsalz bildet. Gabriel. 
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empfohlene Fuchsinreaction ist zur  Erkennung von Spuren Aldehyd 
im Spiritus nicht anwendbar, zumeist wegen des gleichzeitig anwesen- 
den  Acetals. Eine vollkommen sichere Reaction fehlt hier noch. 

F. %yliiis 

Die Ueberfiihrung der freiensalpetersaure in Ammoniak durch 
Wasserstoff  in statu nascendi und die gasvolumetrischeBestimmung 
dieser Saure durch WasserstofPdeficit, von K a r 1 U 1 s c h ( Z e i t d r .  f. 
analyt. Chern. 30, 175-195). I n  der vorliegenden Abhandlung wird 
zuniichst der Beweis dafiir erbracht, dass man mit Hiilfe von F' Aisen 
und verdiinnter Schwefelsaure im Stande ist, die Salpetersaure voll- 
kommen in Ammoniak tiberzufiihren; die Reaction geht ohne Bildung 
r o n  salpetriger S iure  von Statten und wird durch halbstiindiges Er- 
wrtrmen auf 60° oder Iangere Digestion in der Kalte vollendet. Von 
der Anwendung des Zinks wurde Abstand genommen. Die Beleg- 
analyaeri wurden mit j e  5 g reducirtem Eisen, 10 ccm verdiinnter 
SchwefelsBure, 0.5 g Salpeter und 25 ccm Wasser angestellt. Zur Ver- 
hiituug von Verlusten durch Verspritzen wird ein besonderer Kolben- 
aufsatz empfohlen. Das in saurer Mischung erzeugte Ammoniak wird 
nach Hinzugeben ron Alkali abdestillirt. Ankniipfend an den voii 
s c h  u 1 z e 1863 gemachten Vorschlag, die Salpeterslure indirect unter 
Anwendung von Aluminium in alkalischer Liisung aus dem dabei auf- 
tretenden B Wasserstoffdeficitc zu bestimmen , fuhrt der Verfasser so- 
dann aus, dass eine solche Bestimmiing vortheilhafter mit Eisen und 
Schwefelsiiure zu bewerkstelligen ist. Anstatt dabei von einer abge- 
wogenen Menge Eisen auszugehen, bringt er eine abgemessene Menge 
titrirter Schwefelsiiure zur Anwendung; es wird nachgewiesen , dass 
man damit stets eine bestimmte Menge Wasserstoff zu entwickeln ver- 
mag,  wenn man das Eisen ziivor mit Platin oder mit Rupfer iiber- 
zieht; die Liisung enthtilt dann immer neutrales Eisensulfat. Das aus 
20 ccrn Zehntelnormalschwefelslure entwickelte Gasvolumen betrug bei 
eahlreichen Versuchen 22.1 bis 22.3 ccrn; theoretisch 22.34 ccm. Das 
Verfahren, welches man fh die Bestimmung kleiner Mengen von 
Salpetersaure einzuschlagen hat, wird in seinen Einzelheiten beschrieben, 
und der dazu niithige Apparat (ein Azotometer) ist abgebildet. Das 
Deficit, urn welches bei Anwesenheit von Kaliumnitrat der entwickelre 
Wasserstoff weniger betragt als bpi Abwesenheit des Kitrates, niacht 
fur ein Mol. Kaliummitrat 10 Atome Wasserstofl' aus; fiir 1 mg Kalium- 
nitrat berechnen sich hieraus 1.106 ccm Wasserstoff (reducirt). Da- 
bei kommen folgende Reactionen in Betracht: 

2 K N 0 3 +  B2SOi=K2SO4+2HN03. 
2 H N 0 3  + 8 H 2 = B N H 3 + 6 H z 0 .  
2NH3 + H z S 0 4  =(NHi)eSOa. 

Die Methode ist sehr empfiodlich und wird fiir die Wasserunterauchuug 
nutzbar zu machen gesucht. F. Uylius. 
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Zur Bestimmung von Sslpeterslure und salpetriger Saure 
im Brunnenwasser, von Max R o s e n f e l d  (Zeitsch. f. analyt. Chem, 29, 
661 -664). Der Verfasser findet zum Nachweise der Stickstoffsauren 
im Brunnenwasser die Reactionen mit Pyrogallussaure vortheilhaft. 
3 ccm des Wassers werden in einem spitzen Kelchglase rnit 6 ccrn 
concentrirter Schwefelsaure und darauf vorsichtig rnit 1 Tropfen Pyro- 
gallussBurelijsung (0.5-1 g in 100 ccm Wasser) versetzt. Die obere 
Schicht farbt sich sogleich oder nach einiger Zeit violett bis braun. 
Es lasst sich noch 1 mg Salpetersiiure im Liter nachweisen. Durch 
Vergleichung mit Salpeterlijsungen von bestimmtem Gehalt lassen sich 
auch colorimetrische Schiitzungen ausfiihren. - Bei der S c h 6 n - 
bein’schen Reaction auf  salpetrige SIure werden 100 ccm des zu 
priifenden Wassers in einern 20 cm hohen Cylinder rnit 2 ccm Pyro- 
gallussaurelosung (0.5 g Pyrogallussaure , 90 ccm Wltsser, 60 ccm 
SchmefelsIure) versetzt. Die entstehende Gelbfarbung eignet sich 
ebenfalls zu colorimetrischen Bestimmungen. Bei einem Gehslt von 
0.2 m g  salpetriger Stiure im Liter tritt die Farbung nach 23 Minutm, 
bei einem solchen von 0.1 mg Nz03 im Liter erst nach 7 Stunden 
auf. F. Myliu,. 

Paraffin und Bitumen des Braunkohlentheers , von Ed  ga  r 
von B o y e n  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, 101-104). Der Ver- 
fasser hat verschiedene 2 Cplindertheerec untersucht und gefunden, dass 
darin neben Paraffin noch mehr oder weniger des unveranderten 
Bitumens der Braunkohle enthalten ist. Bei einer erneuten Destillation 
wird das Bitumen zersetzt unter Bildung von Wasser, Gas, Koks, Oel 
und Paraffin. Das Bitumen der Braunkohle erhalt man am reinsten, 
wenn man den Pyropissit rnit Amylalkohol extrahirt, die Losung rnit 
Aethylalkohol fallt und den gelben Niederschlag mehrmals aus einem 
Qemenge von Amyl- und Aethylalkohol umkrystallisirt. Es steilt ein 
amorphes grauweisses Pulver dar, welches bei etwa YOo zu einer dem 
Schellack ahnlichen Masse schmilzt. Es ist eine Harzsaure, welche 
rnit Alkalien leicht liisliche, nicht krystallisirbare Salze bildet. Durch 
concentrirte Schwefelsaure erfolgt die Umwandelung zii einer wasser- 
loslichen Sulfosaure. Die Bestimmung des Paraffins im Theer und die 
Trennung vom Bitumen wird eingehend besprochen. F. Myhiis. 

Ueber die Veriinderlichkeit des Gerbstoffgeheltea in einigea 
Gerbmaterialien, von Rudo l f  J a h o d a  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, 
104-105). Es wird zahlenmassig nachgewiesen, dass die Abnahme 
des Gerbstoffgehaltes in verschiedenen Materialien auf  die Oxydation 
durch den Sauerstoff der Luft unter Mitwirkung des Wassers zuriick- 
zufiihren ist. Zu den Versuchen dienten 11 verschiedene Gerbmaterialien. 
Am deutlichsten ist die Abnahme des Gerbstoffes der Fichtenrinde bei 
der Anwendung von reinem Sauerstoff. Hier ging der Gerbstoffgehalt 
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in 14 Tagen von 6.6 pet. auf 2.3 pet .  zuriick. Die Zahlen beziehen 
sieh auf die L B w e n t h a l ’ s c h e  Methode zur Bestimmung des Oerb- 
stoffs. F. Myliiis. 

Zur Bestimmung des im Wesser gelosten Sauerstoffes ,  von 
W. K i s c h  (Zeitschr. f. angew. Chew 1891, 105-108). Vom Verfasser 
wurdeii die Methoden 1. von R u n s e n - T i e m a n n ,  2. von Mohr, 
3. von S c h i i t z e n b e r g e r ,  4. von W i n k l e r  mit einander hinsicht- 
lich der  Ergelnnisse verglichen. Es fand sich, dass die drei letzten 
Methoden iibereinstimmende Werthe liefern, wiihrend die gasanalytische 
Methode v o n  T i e m a n n  etwas niedrigere Werthe ergiebt; die Ursache 
dafiir ist bis jetzt nicht auf‘geklart worden. Das Verfahren von L. 
W. W i n k l e r  (dieae Berichte XXI, 2843), welches auf der Oxydation 
yon Manganoxydul beruht, wird als besonders sicher ausfuhrbar am 
meisten empfnhlen. F. Myliuu. 

Die Sc hiitzenberger’sche M e t h o d e  der Sauerstoffbest im- 
mung, von J. K o e n i g  (Zeitschy. f. angew. Chem. 1891, 10s-110). 
Die Werthe, welche man bei der S c h i i t z e n b e r g e r ’ y c h e n  Methode 
der Sauerstoffbestiinmung im Wasser findet, fallen verschieden aus, 
je nach dem Indigopriiparat, welches mau fiir die Zwecke der Titration 
verwendet. Die im Hnndel vorkommenden Sorten Iiidigocarmin resp. 
Indigotin haben n%mlich einen sehr verschiedenen Gehalt an indig- 
bLauaulfouaaurem Natrium und sind daher fiir die Sauerstofiestim- 
rriurigen von verschiedenem Wirkungswerth. Bei Anwendung d w  ge- 
nannten Methode zur Bestimmung des im Wasser geliisten Sauerstoffs 
ist es daher erforderlich, die gehaltreichste und reinste Sorte >Indigotin< 
zu verwenden und sich iiber die Beschaffenheit desselben vorher 
Rechenschaft zu geben. F. Mjlius. 

Ueber Indigobestimmung, von F r i t z  vo e l l e r  (%%!schr. f. 
angew. Chern. 1891, 110-111). Da die Methoden zur Bestimmuiig des 
Indigo im FIaodelspriparat mit verschiedenen Mangeln behaftet sind, 
wird der Vorschlag gemacht, den Gehalt a n  reiner Substanz durch 
die Hestimmung des Stickstoffs zu erschliessen. Der Indigo wird 
zuvor nach B e r z e l i u s ’  Vorgaage niit S l u r e ,  Natron, Albohol und 
lieissem Wasser gewaschen. Ausser dem eigentlichen Indigo enthalt 
die Handelswaare rioch andere stickstoffhaltige Farbstoffe in kleiaer 
Menge. F. Myhus ,  

Liquoskop , Instrument zum optischen Vergleioh durch- 
sichtiger Flussigkeiten, von K l a s  S o n d e n  (Zeitschi. f. analyt. 
Chem. 80, 196-199). Das Instrument sol1 an Stelle des Refracto- 
meters dienen und besteht aus  einem mit Linsen versehenen optischen 
Rohr, welches 2 gleiche prismatische offene Zellen enthflt, sodass das  
Gesichtsfeld durch ihre Scheidewand halbirt wird and die Durchsicht 
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durch beide Zellen erlaubt. Diese dienen zur Aufnahme der zu ver- 
gleichenden Fliissigkeiten. Die Wirkung des Apparates beruht darauf, 
dass das Bild eines horizontalen Striches durch zwei optische gleich- 
werthige Fliissigkeiten in gleicher Weise verschoben, mithin ebenfalls 
als ein fortlaufender Strich ersoheint, wahrend er bei Fliissigkeiten von 
versehiedenern Brechungsvermiigen in der einen Halfte des Gesicbts- 
feldes hijher erscheint als in der anderen. Als Beispiele fiir die An- 
wendung des Liquoscops wird an die Verfalschung der Butter m i t  
Margarine, des Olivenijls mit anderen fetten Oelen, an die Analyse 
yon Glycerin und Chloroform usw. erinnert. Bei dern Glycerin macht 
sich schon ein Wassergehalt ron 0.2 pct. deutlich im Apparat be- 

Densimetrische Bestimmung von Phosphor im Roheisen, 0011 
Em. Ed. Metz (2eitscRr.fiir anal. Chem. 30, '200-206). Der Grund, 
weswegen sich die von P o p p  (vergl. diese Rerichte XII, 128) 
vorgeschlagene Methode zur Bestimmung von suspendirten Nieder- 
schlagen rnit Hiilfe des Pyknometers in der analytischen Praxis nicht 
eingebiirgert hat, liegt in der Umstiindlichkeit der auszufiihrenden 
Rechnungen. Bei Niederschldgen von hohem specifiscben Gewicht 
kaun man die Rerechnung auf die Norrnaltemperatur vernachllssigen, 
und die Rechnung ist dann wesentlich einfacher. Bedeutet S das (als 
bekannt vorausgesetzte) specifische Gewicht des Niederschlages, s dae 
specifische Gewicht der Lasung, in welcher sich der Niederschlag be- 
findet, G das Gewicht des Pyknometers sammt Losung und Nieder- 
schlag, g das Gewicht des Pyknometers mit der Losung allein, so findet 
man das gesuchte Gewicht des Niederschlages nach der Gleichung: 

(0-g) .  Es wird an dem Beispiel des Ammoniummolyb- 
S 

s - s  
dates gezeigt, dass die hlethode beciuem ausfiihrbar ist und genaue 
Resultate liefert. Die erhaltenen Werthe sind etwas hoher als die bei 
der Gewichtsanalyse erhaltenen, was auf Verluste wahrend des Aus- 
waschens und auf Zersetzungen wiihrend des Trocknens zuriickgefiihrt 

Die G1 a s er 'sche Methode der Bestimmung von Eisenoxyd 
und Thonerde in Phosphaten, von v. G r u b  e r  (Zeitschr. fiir ana2yt. 
Chem. 30,  206-9307). Als Nachtrag zu den friiheren Ausfiihrungen 
des Verfassers iiber denselben Gegenstand werden die Modificationeu 
der Methode empfohlen, welche von R. J o n e s  (Zeitschr. fiir angew. 

Beitrgige zur mikrochemischen Analyse, von €3. B e h r e n s  
(Zeitschr. f;r analyt. Chem. 30, 125). Der Verfasser beschreibt die 
Methode, deren man sich zweckmassiger Weise bei Ausfiihrung 
mikrochemischer Reactionen bedient, und erortert die betreffenden 

merkbar. F. Myiius. 

x =  - 

wird. F. Myliua. 

Chem. 1891, Heft 1) angegeben worden sind. F. Yylius. 
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Reactionen der einzelnen Elemente. Eine ausfiihrliche Abhandlung 
iiber diesen Gegenstand hat der Verfasser in Ann. de Z’Ecole polyt .  de 
Delft 1891 vertiffentlicht. Hier sol1 gleichzeitig hingewiesen werden auf 
die vortreffliche Bearbeitung dieses Gegenstandes durch A. S t r e n g  l). 

Die Zusammensetzung der Branntweine und Allsohole des 
Hendels, von Ed. Mohler (Bull. 800. ahim. [3] 5,750-758). Verfasser 
hat etwa 300 hl vergohrene Melasse nach industriellem Verfahren 
destillirt und die einzelnen Destillate analysirt. Die Ergebnisse, welche 
die Gehalte an Sauren, Aethern, Aldehyden, Furfurol, stickstoffhaltigen 
Substanzen und hijheren Homologen des Alkohols umfassen, sind in 
Tabellen niedergelegt. In gleicher Weise wurde eine Anzahl natiirlicher 
und kiinstlicher Branntweine (Cognac, Rum etc.) untersucht. Die 
kiinstlich zusammengesetzten sind weit Lrmer an fremden, d. h. von 
Aethylalkohol verschiedenen, Restandtheilen als die sogenannten natiir- 
lichen Branntweine. Schertel. 

Will. 

1) Anleitung zunn Bestimmen dw Mineralien, von C. W. Fuchs, 3. Ad. ,  
neu bertrbeitet und erweitert von A. Streng,  Giessen 1890. 

A. W. t3c h a d e’8 Buchdruckerei (L. 8 c h a d  8 ) in Berlin S, Stallschreiberstr. 45/46. 




