
Analytische Chemie. 

Eine Methode sur gletahzeitigen Beetimmung von Kohlen- 
stoff und 8tiokstoff in organiachen Verbindungen, von F. 
Kl ingemann  (Li6b. Ann. 275, 92-102). Die vom Verf. benutzte 
Methode besteht darin, die betreffende Substanz irn hinten ZU- 

geschmolzenen , vorn ausgezogenen Verbrennungsrohr, welches man 
vor und nach der Operation rnit der Sprengel’schen Luftpumpe 
evacuirt, niit Kupferoxjd und wrgelegter Kupferspirale zu  verbrenneu 
und das entwickelte Gasg6rniJcti zunachst irn Ganzen und dann nach 
Absorption der Kohlensaure zu rnessen. Stickoxyd entsteht selbst bei 
schneller Verbrennung und kurzen Kupferspiralen nie i n  solchen 
Mengen, dass eiu wescntlicber Fehler in die Analyse hineingebracht 
wiirde, und tritt bei vorsichtigem Arbeiteii uberhaiipt nicht auf. 

G s h r i 4  

Ueber die Beetimmung des Bors, von H. M o i s s a II (Compt. rend. 
116, 1087- 1091). Verf. hat bei einer Priifung der verschiedenen 
Methoden der Horbestirnrnung rnit dem Verfahren von Gooch ,  wel- 
ches sich auf die Einwirkung des Methylalkohols auf Boraiiure 
griindet, die besten Resultate erzielt. Er beschreibt und erlautert 
durch eine Zeichnung einen fur diesen Zweck construirten Apparat, 
iu welchem die Borsiiure mit Holzgeiat dsstillirt und in einer Vor- 
lage aufgefangen wird, an die zur  Verliiitung von Verlusten ein 
ammoniakgefulites Kugelrohr sicb anschliesst. Die borbaltigen De- 
stillate werdon nach rollendeter Operation auf pilie gewogene Menge 
Kalk gegossen; letzterer wird nach dem Verdunstcn des Holzgeistes 
gegliiht und gewogen. Die (;cwichtszuuahme ist gleich drr Horsaure. 

Ergebnisse einer neuen Methode de r  Butterpriifung ZUP 

Untersuohung der Mischungen von Butter mit versohiedenen 
Petten, von A. Houzeau  (Compt. rend. 116, 1100-1103). Fort- 

Allgemeine Methode der Butterpriifung, von R a o u l  B r u l l 6  
(Compt. rend. 116, 1255-1257). Wird eine Butter mit alkoholischer 
Silbernitratliisung erhitzt, so verrathen sich beigemischte SamenBle 
durch die auftretenden , sehr charakteristischen Farbenanderungen; 
Iiisst man nun erkaiten, so kann durch mikroskopische Untersuchung 
der ausgeschiedenen Krystalle das Oliveaol erkannt werden. - Urn 
Verfdschungen mit thierischen Fetteu zu erkennen, werden 5 g ge- 
gchmolzene und filtrirte Butter bei 130° rnit einer Pnse Bimsstein- 
pulver und 8 Tropfen rauchender Salpetersaure etwa 12 Minuten er- 
hitzt und dann anf 210 abgekuht: darauf priift man die Festigkeit 
des erstarrten Fettes irn Oleogrammeter: letzteres besteht aus einem in 

G ~ t l ~ r i - l  

setzung von diesen Berichten 26, Ref. 415. Gabriel. 
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einer Fiihrung gehenden, senkrecht verschiebbaren Stab, welcher so 
lange belastet wird, bis er pliitzlich in das untergeetellte Fett ein- 
dringt: die hierzu niitbige Belastung betragt fiir reine Butter 250 g, 
fur reines Margarin 5000 g; aus drn dazwischen liegenden Werthen 
lasst sich hinreichend genau das Miscbungsverhaltniss von Butter und 

Gasvolumetrische Bestimmung organiecher SISuren und der 
Jodsliure, von H. Kux  (Zeitschr. f. andyt .  Cham. 32, 129-163). 
Die beschriebene Methode geht von der scbon von Mohr gemachten 
Erfahrung aus, dass aus jodsaurem Kalium auch durch schwache 
Sauren die JodsSiure ausgeschieden wird und diese alsdann aus Jod- 
kaliumliisungen Jod in Freiheit setzt. Lasst man freie organische 
Sauren, von denen Ameisensaure, Esaigsaure, Propionsaure, Butter- 
siiure, Oxalsaure, Milchsaure, Bernsteinsaure, Aepfelsaure, Weinsaure 
und Citronensaure bei den Verauchen zur Anwendung kamen, auf 
eine Liisung von ganz saurefreiem Jodkalium und jodsaurem Kalium 
einwirken, so vollzieht sich ein Vorgang im Sinne der Gleichung: 
5 K J - t J 0 3 K +  GHCI= CiJ+3HzO+6KCI. Die Umsetzunggeht 
entweder sofort vor sich oder bedarf mehr oder weniger langer Zeit, 
wie f i r  jede Saure genau angegeben wird. Zur Bestimmung des 
Jods dient die von B a u m a n n  (diese Berichte 24, Ref. 789) angegebene, 
gasvolumetrische Methode. Werden die im Original bis ins einzelne 
gegebenen Vorschriften bei der Ausfiihrung dieser Restimmungen ge- 
nau befolgt, so sind die erhaltenen Ergebnisse, wie zahlreiche Beleg- 
analysen zeigen, sehr befriedigende; daher bezeicbnet auch der Verf. 
die von M a r c h l e w s k y  (diese Berichte 24, Ref. 791) gegen die 
Ba u man n’scbe Methode erhobenen Einwande als unzutreffend, vor- 
ausgesetzt, dass genau nach Vorschrift gearbeitet wird. Dass nacb 
der beschriebenen Mettiode auch eine Bestimmung der Jodalure in 
Jodaten leicht ausfuhrbar i ~ t ,  braucbt schliesdich kaum hervorgehoben 

Zum mikrochemischen Nachweis des  Schwefels. Notiz 
iiber die Anwendung gasformiger Reagentien, insbesondere dea 
Bromdampfes, in de r  mikrochemischen Analyse, von F. E micb 
(Z~itschr.  f. analyt. Cheni. 3’2, 163- 167). Henctst man ein Sulfid 
in gut zerkleiuertem Zustande mit einer 5-25 procentigeu Chlorcalcium- 
losung und briugt den Objekttrager mit dem Tropfen nach abwarts 
auf die Oeffnung einer mit gesattigtem Bromwasser gefiillten Flasche, 
so wird der Schwefd zu Schwefelsiure oxydirt, und es erscbeinen 
die charakteristischen Erystalle des Gypses. Diese sehr empfindliche 
Reaction gelang bei einer griisseren Anzahl natiirlich vorkommender 
unil kiiustlich hergestellter Sulfide, vorausgesetzt, dims die Raucherung 
mit Bromdampf, welcbe gewiibnlich nur kurze Zeit beansprucht, unter  
Urnstainden geniigeiid larige fortgrsctzt wni de. \‘on orgariischen Ver- 

Margarin abschatzen. Gabriel. 

zu werden. Foerscer. 
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bindungen waren es die Rhodanmetalle und -ather, Schwefelharnstoff, 
Senfole und xanthogensaures Kalium , welche durch die beschriebene 
Reaction ihren Schwefelgehalt zu erkennen gaben. Die Anwendung 
dampffiirmiger Reagentien diirfte, wie Verf. nachweist, auch in anderen 
Fallen in der mikrochemischen Analyse mit Vortheil verwendet werden; 
z.  B. kann man &en Areenspiegel durch Bromdampf oxydiren; bringt 
man eine Spur  Bittersalz hinzu und rauchert mit Ammoniak: SO ent- 
stehen die charakteristischen Krystalle von MgN H1 As 0 4 .  

Neue Methode zur Bestimmung des Fettgehaltes d e r  Milch, 
von L. L i e b e r m a n n  und S. S z C k e l y  (Zeilschr. f. analyt. Chem. 32, 
168 - 173). Wird zur Bestiuimung des Fettgehaltes Milch mit Aether 
ausgeschlttelt , 50 gehen auch kleine Mengen nicht fettartiger Stoffe 
in den Aether mit iiber. Bebandelt man jedoch die Milch mit Petro- 
leumather, so nimmt dieser ausschliesslich die Fettsubstanzen auf. 
E a c h  dieser Erfahrung wird zur Fettbestirnmung in der Milch eine 
neue Methode genau angegeben, welche als Weiterfuhrung des vor 
e twa 10 Jahren von L. L i e b e r r n a n n  mitgetheilten Verfahrens zu be- 

Zur gerichtlich - chemischen Untersuchung verdlchtiger 
Flecken auf Blut, von H. S t r u v e  (Zeitschr. f. anaZyt. Chem. 32, 
174 - 178). Bei gerichtlich-chemiscben Untersuchungen sind haufig 
Blutflecken von solchen Flecken zu unterscheiden, welche von Fliegen- 
excrementen herruhren. I m  Gegeusatz zu den Angaben J a n e c k i ’ s  
(vergl. Zeitschr. f. a n d y t .  Chem. 31, 236) findet Verf., dass die 
Fliegen selbst keinen FarbstofT enthalten, welcher die gleichen oder 
ahtiliche Reactionen giebt, wie die bekannten Blutfarbstoffe. I n  
Fliegenexcrementen findet sich nur  dann Blutfarbstoff, wenn die 

Zur Jodadditionsmethode, von F. G a n t t e r  (Zeitschr. f. analyt. 
Chem. 32, 178-181). Das nach den Angaben von H i i b l  bei der 
von diesem ausgearbeiteten Jodadditionsmethode bei der Reaction zu- 
gesetzte Quecksilberchlorid verstarkt je nach der Menge, in der es 
sngewaodt wird, die Menge des von den Fetten absorbirten Jods. 
Das Quecksilberchlorid greift also bei der Hii bl’schen Methode in 
d i e  Reaction ein, die gefundenen Jodzahlen druckeu also nicht das  
wahre AdditionsvermSgen der Fette aus. Nichtsdestoweniger sind 
eie, wenn bei ihrer Ermittelung stets in gleicher Weise gearbeitet 
wird, mit einander vergleichbare werthvolle Relativzahlen. 

Eine neue Methode zur Bestimmung der Jodzahl in Fetten 
und Oelen, ron F. G a n t t e r  (Zeitechr. f. analyt. Chem. 33, 181 bis 
184). Urn das wirkliche Jodadditionsvermtigen von Fetten und Oelen 
e u  bestimmen (vergl. das  vorhergeh. Ref.), scblagt Verf. vor, die 

Foerster. 

tracbten ist. Foircter. 

Fliegen Gelegenheit hatten, sich mit Rlut zu niihren. Fowster. 

Foerster. 

Herichte d. D. ehem. GesellschaR Jahrg. XXVI. [351 
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zu untersuchenden Fette 50 Stunden lang mit der 4 -  bis 5-fachrn 
Gewichtsmenge von J o d  in einer Losung von Tetrachlorkohlenstoff 
bei gewiihnlicher Temperatur zu behandeln und alsdann den Jodiiber- 
schuss durch Schiitteln mit wassriger Natriumthiosulfatlijsung zuriick 

Zur Bestimmung des Ealiums, von E. W. H i l g a r d  (Zeitschr. 
f .  analyt. Chem. 3 2 ,  184- 185). Die Zersetzung von Kaliumplatin- 
chlorid wird sehr beschleunigt, wenn man sie in einem Platintieeel 
vornimmt, dessen Wande innen vom Roden aus bis zur Halfte mit einer 
Schicht von Platinschwamm iiberzogen sind. In  einem so vorbereiteten 
Tiegel zersetzt man das Kaliurnplatinchlorid durch heftiges Gliiben, 
wobei sich der gr6sste Theil des Chlorkeliums verfliichtigt. Gegen 
die iibliche Ar t  der Reduction des Kaliumplatinchlorids (Ansauimeln 
im Filterriihrchen auf Asbest und kurzes Erhitzen des Robrchens io 
Wasserstoff) scheint das neue Verfahren urn so weniger Vortheile zu 
bieten, als bei ihrn gelegentlich die Zersetzung unvollstandig bleibt. 

zu titriren. Foerster. 

Foercter. 

Absorptions- und Waschapparat, yon c. M a n  n (Zeitsehr. f- 
analyt. Chem. 32, 186). vergl. die Zeichnung im Original. Foerster. 

Einfache Trennung des Eiaens von der Thonerde, von H. 
B o r n t r a g e r  (Zei‘lschr. f. analyt. Chem. 3 2 ,  187). Man lijst das zu- 
vor gewogene Gernenge von Eisenoxyd und Tbonerde in  Salzsaure, 
neutralisirt beinabe mit Kalilauge, fiigt unter Vermeiduog eines Ueber- 
schusses neutrale, fliissige Kaliseife binzu, filtrirt die ausgeschiedenen 
Oleate ab ,  trocknet uber Chlorcalcium, bis die Hauptmenge des 
Wassers entfernt ist, und wascht den Niederschlag auf  dem Filter 
mit heissem Petroleum; dadurch wird das Eisenoxyd gelost und die 

Rasche Reduction des Kaliumplatinchlorids, von H. B o r  n - 
t r a g e r  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 82, 188). Zur Reduction des in 
kochendem Wasser geliisten Kaliurnplatinchlorids wird fliissige Rali- 

Zum Nschweis des Ammoniaks mit Nessler’schem Res- 
gens, von L. L. d e  K o n i n c k  (Zeilschr. t. analyt. Chem. 3 2 ,  188). 
N e s 8 1 er’sches Reagens giebt in alkoholischen, ammoniakhaltigen L6- 
sungen keinen Niederschlag, nicbt einmal eine Farbung. Die Bo h l i g -  
sche Reaction des Arnmoniaks mit Quecksilberchlorid wird durch die 

Ueber dieTrennung desstrontians vomKalk, von R . F r e s e n i  U S  

(Zeitsehr. f. analyt. Chem. 32, 189-203). Die Arbeit ist eine Fort- 
setzung der von R. F r e s e n i u s  iiber die Trennung der Erdalkalien 
unternommenen Versuchsreihen (vergl. diese Ben’chte 28, Ref. 212 
und 1 1 2 ,  24, Ref. 476 uud 25, Ref. 290). Die M e t h o d e  z u r  

Thonerde bleibt zuruck. Focrstrr. 

seife vorgeschlagen. Foerster. 

Gegenwart von Alkohol nicbt verhindert. Foerbrer. 
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T r e n n u n g  v o n  S t r o n t i a n  u n d  R a l k ,  w e l c h e  a u f  d e r  v e r -  
s c h i e d e n e n  L i j s l i c h k e i t  i h r e r  N i t r a t e  i n  A e t h e r a l k o h o l  
b e r  u h t , giebt bei richtiger Ausfiihrung hinreichend befriedigende 
Ergebnisse. Von vollkommen trockenem Strontiumnitrat lost sich 
1 Theil ill etwv 83000 Theilen einer Mischung BUS gleichen Volumen 
absoluten Alkohols und Aethers , wahrend 1 Theil Calciumnitrat 
zur Losung niir 1.81 Theile dieser Mischung braucht. Sorgt man 
dafiir, dass die Nitrate vollstandig wasserfrei sind, was man dadurch 
bewirkt, dass man ihre Losung im Kolben ausdampft und den Riick- 
stand auf dsm Sandbade im trockenen Luftstrome erhitzt, oder besser, 
wenn man denselben in einer Porcellanschale andauernd im Luft- 
bade bei 130° trocknet, so gelingt die Trennnng nahezu vollstandig. 
Zur ganzlichen Erschopfung des Strontiumnitrntes verfabrt man am 
besten so, dass man die trockenen, fein zerriebenen Nitrate fiinftual 
rasch rnit j e  5 ccrn Alkohol verreibt, die erhaltenen Losungeu ab- 
giesst, den Riickstand mit Wasser aufnimmt, eindnmpft, wieder gut 
trocknet und nun rnit Aetheralkohol in das die zuerst gewonnene 
LGeung enthaltende Kijlbchen spiilt und darin unter iifterem Um- 
schiitteln 24 Stunden stehen liisst, man filtrirt und wascht das  
zuriickbleibende Strontiumnitrat, im Wesentlichen durch Decantation, 
rnit mijglichst wenig Aptheralkohol; bei Anwendung von 0.5 g S r C  0 3  

und 0.5 g CaCOs wurden 60 ccm Aetheralkohol zum Auswaschen 
gebraucht. Immerhin bleibt eine sehr kleine Menge vou Kalk beim 
Strontian, und auch von letzterem gcht ein wenig in Lijsung. 

D i e  T r e n n u n g ,  w e l c h e  a u f  d a m  r e r s c h i e d e n e n  V e r -  
h a l t e n  d e r  S u l f a t e  z u  s c h w e f e l s a u r e m  A m m o n i a k  b e r u h t ,  
iet eine unrollstiindige, da einerseits Strontiiimsulfat in etwa 17 000 
Ttieilen einer Ammoniumsulfatliiaung ( 1  : 4) lirslich ist,  und dies 
daher zum Theil mit dem Kalk in Losung geht, andcrerseits stets 
eine betrachtliche Menge Calciumsulfat ungelost bleibt. Ausserdem 
ist die Fallung des Kalkes als Oxalat aus einer an Ammoniumsulfat 
reichen Losuug auch bei starker Verdiinnung derselben keine ganz 
rollstandige. 

D i e  v o n  E. F l e i s c h e r  v o r g e s c h l a g e n e  M e t h o d e  z u r  
T r e n n u n g  von S t r o n t i a n  u n d  K a l k ,  w e l c h e  a u f  d e m  v e r -  
s c h i e d e n e n  V e r h a l t e n  d e r  O x a l a t e  z u  s c h w e f e l s a u r e r n  B a l i  
b e r u  h t ,  wiirde richtige Resultate geben, wetin in der  That  Strontium- 
oxalat durch Kochen mit eoncentrirter Kaliumsulfatlosung vollkommen 
in Sulfat umgewandelt wurde , wahrend Calciumoxalat durch jenes 
Reagens nicht verandert wiirde. Es zeigte sich aber, das8 beim 
Kochen von Calciumoxalat mit Kaliumsulfatlosung sowohl Kalk a l s  
Oxalsaure sich losen, indem ein Gleichgewichtszustand entsteht, 
welcher sowohl durch Zusatz von Arnmoniumoxalat wie ron  esaig- 

35*] 
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saurem Kalk unter Abscheidung von Calciumoxalat gestort wird. 
Ferner halt der nach Behandlung von oxalsaurem Strontium mit 
Kaliumsulfatliisung erhaltene Riickstand stets nicbt unerhebliche Mengen 
Oxalsaure zuriick. Sornit ist die Trennung keineswegs exact, und 
kann hBchstens scheinbar genaue Trennungen zulassen, indem ent- 
gegengesetzt wirkende Fehler sich zufallig aufheben. 

Bezuglich der M e t h o d e  v o n  S i d e r s k y  hat sich schon wiederholt 
ergeben, dass sie zii unbefriedigenden Ergebnissen fiihrt (vergl. diese Be- 
richte 25, Ref. 133). Die Grundlagen dieser Methode sind insofern un- 
richtige, als bei Zusatz einer Liisung ron Ammoniumoxalat and Ammo- 
niumsulfat zu einer salzsauren Losung von Strontian und Kalk auch Gyps 
entsteht, welcher Init dem Strontiumsulfat ausfallt, wahrend ein Theil 
des letzteren durch die SalzsLure in Liisung gehalten wird. Es wirken 
also auch bier zwei Fehlerqnellen einander entgegen, wodurch gelegent- 
lich scheinbar richtige Resultate erhalten werden komen.  Es 
ist somit zur Trennung oon Strontian und Kalk unter den bisber 
\-orgeschlagenen Methoden alleiti diejenige zu verwenden, welche auf 
dern rerschiedenen Verhalten der Nitrate dieser Basen zu Aether- 

Ueber die Trennung des Baryts, Strontians und Kalks, 
von R. F r e s e n i u s  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 32, 312-317).  Nach- 
dem der Verf. in umfassender Weise die zur Trennung der alka- 
lischen Erden vorgeschlagenen Methoden eiuer griindlichen Sich- 
tung unterzogen hat (vergl. das vorhergeh. Ref.), ist er dazu Be- 
langt, zuverlassige Methoden fiir die genannte Trennung angeben 
zu k6nneo. Beziiglich der zur leicbten und sicheren qualitativen 
Erkennung von Baryum, Strontium und Calcium mitgetheilten Methode 
sei auf das Original verwiesen, rergl. hierzu auch: Lii d e k i n g ,  diese 
Berickte 24, Ref. 48, F i l e t i ,  ebenda 25, Ref. 133; G r i t t n e r ,  ebenda25, 
Ref. 594 und W. F r e s e n i u s  und F. R u p p e r t ,  ebenda 25, Ref. 599. 
Hinsichtlich der qantitativen Trennung der Erdalkalien ergaben sich 
nur die Scheidung des Baryts als chromsaurer Baryt oder als Eiesel- 
fluorbaryum und diejenige der Nitrate des Haryurns und Strontiums vom 
Calciumnitrat durch Aetheralkohol als brauchbare Methoden. Man kann 
daher entweder so verfahren, dass man den Baryt durch doppelte 
Fallung rnittels Ammoniumchromat abscheidet, Strontium und Calcium 
im Filtrat als Carbonate fallt, diwe in Nitrate iiberfiihrt und durch 
Alkohol trennt, oder in der Weise, dass man die Nitrate von Baryum 
und Strontium ron Calciumnitrat abscheidet und jene nach der Chromat- 
methode trennt. Die Einzelheiten fiir die Verfahren sind aus den 
angefiihrten Referaten und aus Zeitschr. f. analyt. Chem. 29, 413 zu 

Analyse des Tabaks und seiner Fabrikate, von v. Ve- 
Es werden die von 

aikohol beruht. Foerster. 

entnehmen. Foerster. 

d r o d i  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 32, -277-296). 
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K o s u t a n y  und von K i s s l i n g  zur Bestimmung des Ammoniaks und 
des Nicotins im Tabak angewandten Methoden mit einander ver- 
glichen, wobei sich berausstellte, dass jeder derselben nicht unerheb- 
licbe Fehlerquellen anhaften. Bei einer grossen Zahl von Analysen 
zeigt es sich jedoch, dass der Nicotingehalt eines Tabaks nicht in un- 
mittelbarer Beziehung steht zu seiner Starke bezw. seiner scbarfen 
oder milden Beschaffenbeit. Hinsichtlich der Einzelheiten der ror- 
liegenden Arbeit muss auf das Original rerwiesen werden. 

F0errt.r. 

Bus dem Zinkpulver stammender Cadmiumspiegel bei der 
Untersuchung des Harns auf Queoksilber , von St. B o  n d z y (1 s k i 
(Zeitschr. f .  analyt. Chem. 32, 302-303). Wird nach der Vorschrift 
von E. L u d w i g  Harn zur Erkennang etwa vorhandenen Quecksilbers 
mit Zinkpulver behandelt, so kann bei dem nachherigen Gliihen, durcb 
welches die Austreibung des Quecksilbers geschehen soll, dadurch ein 
Irrtbuni entstehen, dass Cadmium aus dem Zink sich rerfliichtigt ond 
sich als Spiegel abnlich dem Quecksilber niederschlagt. Man hat da- 
her solche Spiegel stets weiter zu untersuchen oder uberhaupt Zink- 
pulver zu vermeiden und Kupferblech oder Kupferspahne anzuwenden. 

Ueber eine neue Methode zum Nachweis von Baumwoll- 
eamenol in Bohweinefett und Olivenol und uber die annhhernde 
Sohatzung des Gehalts an Baumwollsamenol im Sohweinefett, 
yon F. G a n t t e r  (Zeitschr. f. analyt. Cliem. 32, 303-308). Werden 
Schweinefett oder Olivenol im 10 fachen Volumen PetroleumHther ge- 
16st und ein Tropfen concentrirter Schwefelsaure hinzugesetzt, YO 

scheiden sich nach einiger Zeit rotbgelbe, schwere Tropfen a b  und die 
Eberstehende Fliisaigkeit bleibt wasserhell.. Wird Baumwollsameniil 
abnlich behandelt, SO farbt es sich sofort braun oder schwarz. Durch 
diese Reaction kann das letztere Oel im Schweinefett oder Olivenol 
leicht erkannt werden. 1st der Gehalt dieser Fette an Baumwoll- 
sameno1 betrachtlicb, so kann man die Menge desselben auf Grund 
der Jodzabl des Fettgemiscbes annahernd schatzen (vergl. diese Be- 

Ueber die Brauchbarkeit der Fluorescelnreaction zum Rach- 
weie von Saocharin im Bier, von F. G a n t t  e r (Zsitschr. f. analyt. 
Chem. 32, 309-312). Hinsichtlich der Scharfe und Sicherbeit der 
B o r n  s te in’schen Fluoresceinreaction auf Saccharin (diese Berichie 81, 
Ref. 488; 21, 3395 und 3396) wurden sehr befriedigende Resultate 
erhalten. Zur Erkennung des Saccharins im Bier liisst sich diese Re- 
action jedoch nicht verwenden, da die im Bier rorhandenen ham- 
artigen Stoffe fur sich schon bei Behandlung mit Resorciri und 
Schwefelsaure eine starke Fluoresceinreaction geben. Um im Biere 
das Saccharin aufzufinden, muss man es FOD anderen Stoffen mijg- 

Fuerster. 

richte 26, Ref. 505). Foerste-. 
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lichst trennen, um es dann am zweckmassigsten an seiner iiberaus 
grossen Siissigkeit erkennen zu konnen. Ein bierfiir geeignetes Ver- 

Beitrage zur quantitetiven Beetimmung der freien Selzsaure 
im Mageninhalt, ron L. G r a f f e n b e r g e r  (Landwirthsch. Veruuchs- 
stat. 39, 455-459). Die von Sj 6q  v i s t (diese Berichte 23, Ref. 507) 
angegebene Methade zur Bestimmung der freien Salzsaure im Magen- 
inbalt ist in der roil v. J a k s c b  vcirgeschlagenen Abanderung (diese 
Berichte 22, Ref. 701) leicht ausfiihrbar und giebt unter den verscbie- 
densten Verhaltnisuen, bei Anwesenheit organischer Sauren, von Chlo- 
riden, Pepton, Pepsin oder Starke gute Resultate; nur Eiweissstoffe 
Iassen, wie bekannt, von anwesender freier Salzslure etwas zu wenig 

Ueber die Sj Gqvist’eche Methode zur Bestimmung der 
freien Salzsiiure im Magenseft, ron St. B o n d z y h s k i  (Zeitschr. f. 
analyt. Chern. 32, 296-302). Die S j G q r i s t ’ s c h e  Metbode zur Be- 
stimmung der  freien Salzsaure im Magensaft besteht bekanntlich da- 
rin, dass die Salzsaure durch Behandeln des Magensaftes mit Baryum- 
carbonat und Eindampfen und Gluhen der genzen Masse an Baryum 
gebunden, uiid alsdann im Reactionsproduct das  entstandene Chlor- 
baryum bestimmt wird. Watirend Chlorbaryum fur sich durchaus 
gluhbestandig ist, ist es dies nicht mehr, wenn es bei Gegenwart von 
Eiweiss an der Luft erhitzt wird. Aus dem Schwefel und Phosphor 
dee Eiweiss entstehen namlich Schwefel- und Phosphorsgure und diese 
treiben einen Theil der Salzsaure aus. So kommt es, dass die Sjaq- 
v i s  t’scbe Methode bei Gegenwart von Eiweiss keine genaueo Resul- 
tate giebt, trotzdem, dass stets ein Ueberschuss an Haryumcarbonat 
vorhanden ist. Man kann jedoch aucb in solchem Falle zu befriedi- 
genden Resultaten gelangen, wenn man das Baryumcarbonat in 
iiusserst innige Mischung mit dem zu untersuchenden Praparat bringt. 
hfan erreicht dies, wenn man 25 ccm des Magensaftes auf Baryum- 
acetat (aus 1 g BaCOs) giesst, mit Baryumcarbonat vermischt. eiu- 
danipft und gluht, bis die schwarze, kohlige Masse grau geworden 
ist. Im wlssrigen Auszug des Resctionsproductes bestimmt man das 
Chlorbaryum am besten gewichteanalytisch (vergl. das  vorhergeh. 
Ref.). Die Anwendung des essigsauren Baryums diirfte die Ab- 
scbeidung der lose an Eiweiss, Peptone, Amidosauren und ahnliche 
Kiirper gebundenen Salzsaure, neben der wirklich frei vorhandeoen 
befordern; doch habpn beide nach Ansicht des Verf. physiologisch den 

Ueber Milchfettbeetimmungen mit d e m  Lactobutyrometer 
von D e m i c h e l ,  von L. G r a f f e n b e r g e r  (Landwirfhsch. t’ersUCh8- 

stat. 41, 43-51). Das  ron D e m i c h e l  zumal hinsicbtlich der Oe- 
nsnigkeit der Ablesung vrrbesserte M a r c h  a n d  ’scbe Lactobutyrometer 

fahren wird vom Vwf. beschrieben. Foerster. 

fiuden. Foerster. 

gleichen Werth. Fo~rstel .  
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erniiiglicht keine sehr genauen Einzelbestimmungen ; doch kommeu 
Mittelwerthe aus Reihen von solchen Einzelbestimmungen der Wabrheit 
ziemlich nahe. Beziiglich einjger Angaben uber das Arbeiten mit dem 
Inetrurnente und uber einige Abauderungsvorschlaae an der vom Er- 
finder gegebenen Gebrauchsanweisung sei auf das Original verwiesen. 

Bestimmung des Salpeteratickstoffs, von 0. B o t t c h e r (Land- 
wirthsch. T’ereuchsstut. 41, 165- 169). Zur Bestimmung des Salpeter- 
stickstoffs wird so verfahren, dass etwa 0.5 g eines Salpeterpriiparates 
in einem 400 ccm fassenden Destillationskolben des K j  e l d  a h I’schen 
Apparates mit 120 ccm Wasser, 5 g ausgewaschenem Zinkstaub, 5 g 
Eisenpulver und SO ccm Natronlauge von 32O R. versetzt werden. 
Man rerbindet alsbald mit der Destillationsvorricbtung, nachdem man 
titrirte Saure vorgelegt hat, lasst 1-2 Stunden stehen, destillirt e twa 
100 c m  ab  und bestimmt das in die Vorlage fibergegangene Am- 
nioniak , welches allem vorhanden gewesenen Salpeterstickstoff ent- 
spricht. Die Methode giebt fiir reinen Salpeter, ffir kauflichen Chili- 
salpeter oder fiir salpeterhaltige Mischungen der rerschiedensten Ar t  

Zur Bestimmung des Stickstoffs nach der Kj  eldahl’sohen 
Methode, yon 0. B o t t c h e r  (hndwirthsch. Versuchsstat. 41, 170 
bis 173). Unter den  TO^ W i l f a r t h  zur Abkiirzung der Zersetzungs- 
dauer vorgeschlagenen Zusatzen bei der Kje ldahl ’schen  Stickstoff- 
bestimniung bewirkt Quecksilber unter Umstanden, z. B. bei stickstoff- 
reichen, schwer zersetzlichen Substanzen, wie Harnmehl, Fischmebl u. A,, 
eine vollstandigere Umwandlung des Stickstoffs in Ammoniak, als es 
Kupfersulfat thut. Bei der nachberigen Destillation mit Natronlauge 
ist der bisher iibliche Zusatz von Schwefelkalium und Zink zu ent- 
behren; es geniigt, 1.5 g Zinkstaub zur Flassigkeit hinzuzufiigen, urn 
d a s  entstandene Ammoniak schnell und vollstandig abdestilliren zu 

Bericht uber die Ergebnisse der nach der Citrat- und Mo- 
lybdansauremethode von den Mitgliedern des Verbandes der 
Versuohsetationen im Deutschen Reiche und Vertretern der 
Phosphatindustrie ausgefiihrten Bestimmungen der 16slichen 
Phosphorsaure, von M. M a e r c k e r (Landwirthsch. Versuchsstat. 4 1, 

Zur quantitativen Analyse durch Elektrolyse, von A. C1 a s s e  n 
(Za’tschr. .f. anorgan. Chem. 3, 404-406). Polemische Bemerkungen 
gegen R i i d o r f f  (diese Bsrichte 26, Ref. 252), welche sachlich durch- 

Elektrolytische Trennungen, von E. F. S m i t h  und J. C. S a l t a r  
(Zeitschr. f. anorgan. Chem. 3, 415-420). Aus salpetersaurer Liisung, 
welche freie Saure enthiilt, ist durch einen Strom, welcher 3-4 ccm 

Focrster. 

gleich gute Resultate. Foerster. 

konnen. Foerster. 

329-373). Foerster. 

aus nichts Neues enthalten. Foerster. 
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Knallgas in der Minute liefert, eine Trennung \-on Kupfer und "is- 
muth nicht mijglich, da letzteres sich theils rnit dem Kupfer, theils 
an der Anode als Superoxyd niederschllgt. Der  letztere Umstand ist 
auch der Grund dafiir, dass in  salpetersaurer Losung eine Trennung 
von Blei und Wismuth durch den elektrischen Strom (2-2.4 ccm 
Knallgas in der Minute) nicht gelingt. Es muss bemerkt werden, 
dass die Erfahrungen der Verf. hinsichtlich der Treonung ron 
Wismuth und Kupfer irn Gegensatz stehen zu den beziiglichen An- 
gaben von C l a s s e n  (Analyse durch Elektrolyse, 3. Auflage, S. 123 
und 144; doch vergl. auch S. 80). Zu wiinschen ware gewesen, d a s s  
die Verf. Angaben iiber die Dichte des bei ihren Versuchen an- 

Ueber die Trennung des Quecksilbers vom Wismuth auf 
elektrolytischem Wege, von E. F. S m i t h  und J. B i r d  M o y e r  
(Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4, 96-99). C l a s s e n  giebt friiher (dies8 
Berichte 19, 325) an ,  dass in salpetersmrer Lijsung eine Trennung 
von Wismuth und Quecksilber nicht miiglich sei. Im Widerspruch 
hierzu empfiehlt er in seiner 2Quantitativen Analyse durch Elektro- 
lysea, S. 147 (3. Aufl.) die Trennung von Quecksilber und Wismuth 
in salpetersaurer LGsung durch den Strom. Durch die Versnche der 
Verf., welche rnit verschiedenen Mengen Quecksilber uud Wismuth. 
und rnit Strijmen von 0.2 bis 1.5 ccm Knallgas in der Minute an- 
gestellt wurden, wird die erstere der Angaben C l a s s e n ' s  bestatigt. 

gewandten Stromes gemacbt hatten. Foerster. 

Forrster. 

Ueber die Methoden zur quaintitativen Bestimmung der Bor- 
eaure, von A. R e i s c h l e ,  mitgetbeilt ron G. Rriiss (Zeitschr. f. 
onorgan. Chem. 4, 1 11-116). Es sind einige der bisher vorge- 
schlagenen Methoden zur Bestirnmung der Borsaure auf ihre Zurer- 
liissigkeit uotersucht worden. Die von M a r i g n  a c  angegebene Me- 
thode, die Borsaure durcb Verdampfen rnit Magnesiurnchlorid und 
Ammoniumcblorid in basisches Magnesiumborat zu verwandeln, giebt, 
wie auch Rriiss und M o r a h t  schon fanden (diese Berichte24, Ref. S), 
keine brauchbaren Resultate; hingegen fiihrt das Ro s e'sche Verfahren 
bei Innehaltung gewisser Vorsichtsmaassregeln zu anniihernd stimmenden 
Ergebnissen (vergl. hierzu dime Berichte 23, 736). Mittels der G o o c  h-  
scben Methode (diese Berichte 20,  Ref. 118) wurde stets Z L I  wenig 
Borsaure gefunden; es zeigte sich namlich, dass auch nach zwiilf- 
maliger Destillation mit Methylalkohol noch nicht alle Borsaure rer-  
fliichtigt war. Ale Absorptionsmittel fiir die zu wagende Borsaure 
diente Kalk, dessen hygroskopische Eigenschaften ihn jedoeh fiir den 
genannten Zweck a18 wenig geeignet erscheinen liessen; die ron 
R o s e n  b l a d  t vorgeschlagene Magnesia (diese Berichte 80, Ref. 397), 
sowie die ron  H e h n e r  als Absorptionsmittel fiir Borsaure vorge- 
scblagenen Kijrper (diese Berichte 24, Ref. 802) wurden niobt unter- 
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sucht. Vergl. uber die G o o c h ’ s c h e  Metbode aucb die kurzlich er- 
schienene Arbeit von M o i s s a n  (diese Serichte 26, Ref. 503). Von dew 
maassanalytischen Methoden zur Bestimmung der Borsaure wurde nur 
diejenige von P a r m e n t i e r  (diese Berichte 24, Ref. 802), und z w a r  
mit unbefriedigendem Resultat, gepriift; andere Vorschliige fur d i e  
maassanalytische Borcanrebestimmung siehe diese Berichthta 21, Ref. 116 
und 545, 22, Ref. 69. Auch die WLgung der Borsaure in Gestalt 
von Borfluorkalium fiihrte zu ungbst igen Ergebnissen ; es ergab sich 
schliesslich als das geeignetste Verfahren zur Bestimmung roil Bor- 
saure ein solches, bei welchem die Borsaure als Borfluorid verfluchtigt 
und ihrer Menge nach aus der dabei gefundenen Gewichtsdifferenz 
bestimmt wurde. Man arbeitete so, dass man das zu analysirende 
borsaure Salz mit iiberschiissigem, reinem Fluorammonium mischte, 
vorsichtig das Borfluorammonium verjagte und alsdann mit Schwefel- 
saure abrauchte. Dies Verfahren ist also stets dann zulassig, wena 
die Borsaure an Bnsen gebunden ist, deren Sulfate gliihbestandig sind. 

Foerater. 

Berieht iiber Prttente 

Ulrich  S a c h e e .  

Berl in ,  1. Juui 1993 

Appsrate. L. D a m a z e  in P a r i s .  M e s s a p p a r a t ,  f u r  h i i h e r e  
T e r n p e r a t u r e n .  (D. P. 67331 rom 15. Mai 1891, KI. 42.) Die 
Wirkungsweise des Apparates beruht auf der Thatsache, dass die durch 
Tempersturanderungen bewirkte A usdehnung des Glimmers der Zu- 
sarnmenziebung des Steinguts gleich ist und umgekehrt, sobald nur  
gewisse Temperaturgrenzen nicht lberschritten werden und die beiden 
Kiirper eine bestimmte Lknge baben. Eine derartig aus einzelnen 
cylindrischen Stiicken zusammengesetzte Saule wird in ein Metallrohr 
gebracht, das  der zu messenden Temperatur ausgesetzt wird. Hierbei 
andert sich die Liinge der umschlossenen SIule  nicht, wahreiid das 
Metallrohr bei steigender oder sinkendw Temperatur sich verlangert 
bezw. verkiirzt. Da nun Rohr und Saule an dem einen Ende mit 
einander verbunden sind, findet ail ihrem anderen Ende eine Ver- 
schiebung s ta t t ,  die in geeigneter Weise auf einen Zeiger iibertragen 
wird. 




