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Zeichnung des Originals verstandlich werden. Die Ermittlung des 
Harnstoffgehaltes geschieht in demselben durch Messung des ent- 

Vegetation in WasserstofFgas, von T. L. P h i p s o n  (Chem. 
News. 67, 303). I n  einer Atmosphare von reiner Kohlensaure 
dauerten Pflanzen mehrere Tage oder Wochen aus, jedoch ohne 
Wachsthum. Als die Pflanzen (Convulvulus arvensis, Antirrhinum 
majus) in eine AtmosphBre von reinem Wasserstoff gebracht wur- 
den, - die Wurzeln standen in Wasser, welcbes mit Kohlensaure 
beladen war  - verminderte sich das Gasvolum im Laufe einiger 
Wochen bis auf 20 pCt. Auch diese bestanden nicht mehr aus 
Wasserstoff. Die Pflanzen waren gesund geblieben, nur etwas ge- 
bleicht. Verf. glaubt , dass der aus den Blattern freigewordene 

Die  Bewegung des Phosphors in d e m  Mineralreiche,  
Pf lenzen-  und Thierreiche und die biologisohe F u n c t i o n  der 
Lecithine, von W. M a x w e l l  (Arneric. Chena. Journ. 15, 185-195). I n  
einer friiheren Arbeit (diese Berichte 25, Ref. 126) wurde gezeigt, dass 
die Pflanze den im Samen vorhaodenen iinorganischen Phosphor i n  
Lecithine umwandelt. Die Untersuchuog des Hiihnereies im Verlaufe 
der Bebriitung zeigte, dass, wahrend im frischen E i  58.5 pCt. des  
Phosphorsauregehaltes in Form von Lecithinen vorhanden sind , nach 
12tagiger Bebriitung 37.1 pCt., nach l7tRgiger 43.0 pCt., im reifen 
Kiichlein 27 pCt. als Lecithine vorkommen. Diese Verhaltnisse sind 
i m  Einklange mit den Ergebnissen von H o p p e - S e y l e r .  Es wird 
daraus geschlossen, dass der Organismus nicht nur im Stande ist, die 
Phosphorsaure der Lecithine zur Bildung von Knochensubstanz zu 
verwenden, sondern umgekehrt auch die Phosphorsgure der Knochen 
i n  Lecithine umzuwandeln, eine Folgerung, welche schon van 
M i e s c h e r  in seinen Beitragen zur Kenntniss vom Leben des Rhein- 

wickelten Stickstoffes. Schertel. 

Sauerstoff den Wasserstoff oxydirt habe. Scheitel. 

Iachses gezogen worden ist. Mchertel. 

Analytische Chemie. 

Ueber die Zuverlassigkei t  der P h o s p h o r s a u r e b e s t i m m u n g  
als Magnes iumphosphat ,  insbesondere nach der Molybdatme-  
thode. II., von H. N e u b a u e r  (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 4, 251 
bis 266). Wie schon mitgetheilt (diese Berichte 25,  Ref. 916), enthalt 
das  bei Gegenwart iiberschiissiger Ammonsalze gefallte Magnesium- 
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amrnoniumphosphat einen Ueberschuss von Phosphorsaure; entsteht 
es aber bei Gegenwart von iiberschcssigem Magnesiumchlorid aus  
ammoniakalischer Losung, so enthalt das Salz stets zu vie1 Magnesia; 
nur, wenn ein Ueberschuss a n  Ammaniak btti der Fallung sorgfiiltfg 
verrnieden wird , e r h d t  man, vorausgesetat, dass klagnesiumsalz iin 
Ueberschuss angewandt wird, rinen Niederschlag, dessen Zusammen- 
setzung genau der Formel MgNH4P04 entspricht. Die Bedingungen 
aber, unter denen man hierzu gelangt, sind so schwer innezuhalten, 
dass man praktisch zu einem reinen Salz niemals gelangen wird, und 
es daher fur genaue Phosphorsgurebestimmungen n6tbig wird, eine 
Correction anzubringen. Auch die Citratmethode giebt im Allgemeinen 
keine ganz genauen Resultate; gelegentlich mit ihrer Hiilfe gefiindene 
scharfe Zahlen (vergl. diese Berichte 26, Ref. 3 3 5 )  sind nur scbeinbar 
genau, da  der Niederschlag stets ZII vie1 Magnesia enthl l t ,  das Am- 
moriiumcitrat aber kleine Mengen der Phosphorsaure am Ausfallen 
hindert. Es wird nun eine genaue Vorschrift angegeben, nach welcher 
man das Magnesiumammonioniptloaphat fallen soll, und eine graphische 
Darstellung gestattet, alsdann fur jede so erhaltene Menge van Mag- 
nesiumpyrophosphat das eugehiirige Correctionsglipd zu finden. Die 
Genaaigkeit, der L>iLch dieser Methode aosgefiihrteri Phosphorsaure- 
bestimmungen ist eine recht grosse. Es wird anch hier, wie iiblich, 
die Phosphorsaure zuniichst niit Molybdanliisung gefallt und in der 
amirioiiiakltlischen Lijsung des phosphormoIyb~Hiis;~nren Animoninms 
alsdann der Niederschlag des Magnesiumamuloniurilphosph~tes hervor- 

Neue M e t h o d e  zur q u a n t i t a t i v e n  Bes t immung dea Kohlen- 
stoffs in Eisen und Stahl, von 0. P e t t e r s s o n  und  A. S m i t t  
(Zeituchr. f. anorgan. Chem. 4, 3 0 5 - 4 0 9  und Zeitschr. f. analyt. Chem. 
32. 385-403). Das zu untersuchende Eisen wird in Blattform oder 
in Spahnen mit schrnelzendem Kali~irnbisulfat aufgeuchIossen (vergl. 
dime Berichte 23, 1401). Dabei bleibt der Gra.pbit in Krystallblatt- 
chen zuriick, wahrend der gebundrne Kohlenstoff fast ausschiiesslich 
zu Rohlensffure oxydirt wird und nur  zu einer sehr kleinen Menge in 
Kohleriwasserstoff uhergeht. Die entstehenden gasfiirmigen Reactions- 
prodoctt! wrrden durch einen kohlensiiurefreien Luftstrom zunachst 
iiber Chromsanre, welche die als Reductionsprodnct reichlich entstan- 
dene schweflige Saure znriickhllt , und alsdann ziir Verbrennnng der  
kleinen Menge von Kohlenwasserstofferi iiber gliitiendes Kupferoxyd 
geleitet. Die Rohlensaurc, welche nunmehr deur gesammten im Eisen 
vorhandenrn, chernisch gebundenen Kohlenstoff eritspricht, wird i n  
Rarytwasser aufgefarigen, alsdann mit Salzsaure ails diesern vertrieben 
und itn P e t t e r s s o n ’ s c h e n  Apparat zur Kohlensaurebestimmung ge- 
mewen (dieae Berichte ‘23, 1402). Die fur die kleine aus den Reagentien 
starnmende Rohlensauremenge nBthige Correction wird fiir eine be- 

geru fen. Foerster. 



stininite Versuchsanordnung durch einige blinde Versuche leicht er- 

Kr i t iache  Studien uber Schwefelbeatiplmungsmethoden. 11. 
von L. M a r c h l e w s k i  (Zeitechr. f .  analyt Chem. 23, 403-411). ReI 
der Fortsetzung seiner kritischen Untersuchungen iiher die sur Sulfid- 
schwefelbestimmung vorgeschlagenen Methoden (vergl. diese Berichle 
26, Ref. 333) hat Verf. zunachst das von G r i i g e r  und spater wieder 
von T r e a d w e l l  (diese Berichte 24, 1937) angegebene Verfahren ge- 
priift, bei welchem Schwefelkies durch Erhitzen mit Eisen in Eisen- 
monnsulfid iibergefiihrt wird, aus welchem alsdann Shuren den Schwefel- 
wasserstoff vollstandig austreiben. Wie aber schon T r e a d w  el 1 fand, 
wirkt das Eisen auch auf manche etwa anwesenden Sulfate reducirend 
ein. Hiergegen lieferte die neue T r e a d w e l l ’ s c h e  Dzinnmethodes: 
(diess Berichts 25 ,  2377)  recht zufriedenstellende Resultate. Das gleiche 
gilt von der Sauer’schen Methode, bei welcher der Schwefel diircb 
Verbrennung irn Sauerstoffstrom und ,4uffangen der Verbrennangs- 
producte in einem oxydirenden Absorptionsrnittel bestimrnt wird; als 
solches wurde mit Vortheil die von Z u l k o  w s l i i  vorgescblagene alka- 
lische Losung von Ksliumhypobrornit angewandt. Diese Methode ist, 
jedoch irnmerhin umstandlicber, als die L unge’sche, welche zumal die 
gleichzeitige Ausfuhrung mehrerer Bestimmiingen gestattet. Von 
writereti Methoden gab diejenige nach F i i h r ,  bei welcher der Schwefel- 
wassersrofT in arnmoniakalischer Zinklijsung aufgefangen, das gefallte 
Schwefelzink in der Liisung direct rnit Eisenoxydsulfat zersetzt und 
das entstandene Eisenoxydulsulfat titrirt wird, unbefriedigende Ergcb- 
nisse. Hinsichtlich der Methode von v. K l n b u k o w  konnte das ab- 
frillige Urtheil, welches C. F r i e d  h e i m  uber dieselbe gefallt hat, be- 

mittelt. Foerster. 

statigt werden (vergl. diese Berichte 19, 11‘20). Foerater. 

Unterscheidung d e r  N a t u r b u t t e r  vom Margarin,  Ton F. G a n  t -  
t e r  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 32 ,  411 --413). Naturbutter l l s s t  
sich von Margarin nach der vom Verf. fruher (diese Berichte 26, Ref. 
509) angegebenen Schwefelsauremethode unterscheiden, indeni dabei 
Butterfett sich n u r  strohgelb bis rothgelb farbt, wahrend das zur 
Herstellung von Margarin vorzugsweise angewandto Erdnussijl tief- 
braun wird. Da die Jodzahl von Butterfett am den Werth 15, diejenige des 
Erdnossiils urn 50 schwankt, so ist auch nach der Jodadditionsmethode 
(a. a 0. S. 505) nicht nur eine Erkennung, sondern auch eine Schatzung 
des gegenseitigen Mengenverhaltnisses beider Fette in Gemiscbe Ieicht 
auszofiihren. Foerster. 

Neue volumetr i sche  M e t h o d e  zur Gehel t sbes t immung der  
Fowler’schen Ldsung und des Brechweinsteins ,  von St. Gyiiry 
(Zeitschr. f .  analyt. Chem. 32 ,  415-44-21). Die Bestimmung des Ge- 
baltes an arseniger Saure in der F o w l e r ’ s c h e n  Losung oder des  
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Brechweinsteins an reinem I(;iliiirnantimonyltartrat kann man leicht iind 
geoau i n  der Weise bewerkstc~lligen, dass man die genannten Substan- 
Zen bei Gegenwart von Salzeiiure mit zehntelnoririalem Kaliumbromat 
titrirt. D e r  Oxydationsvorgsng erfolgt dabei auf Grund der Gleichung: 
K Rr 0 3  + 6H C1= K CI + 3 HzO + Br + 5 CI, so dass also auf 3 A s z O ~  
hezw. 3 Sbz03 immer 2 RBrO3 verbraucht werden. Zor Erkennung 
des Endpunktes der Reaction fiigt man einen Tropfen Methylorange 
hinzu, welcbes dnrch den geringsten Ueberschuss von Kaliumbromat, 
also von frei werdendem Rrom, entfarbt wird. Bei der Analyse 
des Brecbweinsteins verfiihrt man praktisch so, dass man auf 0.3 g 

Titerstellung von Sauren mit te l s  N a t r i u m m e t a l l  , von E. 
N e i t z e l  (Zeitschr. f. analyt. Chern. 32, 422-4-23.) Als beqaem zur 
Titerstellong von Sauren ernpfiehlt der Verf , i n  einern Becherglase 
zunachst Petroleum abzuwagen, rasch ein blarilres Stiick Natrium- 
metal1 rinzutragen, darauf aufs neue zu wagen, alsdann das Natriurn 
in  Alkohol z u  lasen und nun nach dieser Liisung von genau bekanri- 
tern Gehalt denjeiiigen der zu untersuchenden S.ture zu bestimmeir. 
Der duich Oxydation des Natriums vor dem Eintragen desselben in 
das Petroleum herbeigefLihrce Fehler ist bei Anwendung eines Stiickes 

desselben 25 ccm 10 proc. Salzsaure anwendet. Foerster. 

von 0.6-1.0 g Natriuni so gut wie belangtas. Foerster. 

U e b e r  e i n e  Reitersicherung an analy t iachen  Wagen, von 
A. K. M a r k 1  (Zeitschr. f .  anaZyt. Chem 32, 4S l -432) .  Die im 
Original durch Zeichnungen in ihrer Wirksamktsit erliiuterte EinriCh- 
tung bezweckt, das  Abspringen dea Reiters brim Arbeiten mit der  

Ueber Kohlens tof fbes t immung im Stahl  und uber eine neue 
Methode derse lben ,  von R. L o r e n z  (Zeitschr f angew. Chern. 1891, 
313-324, 395-397 und 411-414). Von den bisherigen Methoden 
der Kohlenstoffbehnmung im Eisen, von denen die Chlormethode urid 
die Kupferchloridchlorammoniummethode besprochen werden , giebt 
keine geniigend sichere Resultate. Die erstere giebt zu niedrige 
Resultate, da ein kleiner Theil des Kohlenstoff3 sich rnit dem Chlor 
verfliichtigt, und die zweite Methode giebt deshalb fast immer keine 
ganz genauen Zahlen, weil die Aufschliessung erst nach mehreren, 
oft erst nach 10 und mehr Tagen beendet ist; Iasst man den, iibrigens 
stets chlorhaltigen, Kohlenstoffnied~rschlag aber zu lange mit dem 
Kupferchloridchloranlmonium in Reriihrung, so gehen kleine Theile 
desselben in Liisung. Besonders unqenfigende Resultate wurden niit 
der \-on U l l g r e n  vorgeschlagenen I~up~~rso l ib t rne tbode  gewonnen. 
D e r  Verf. hat nach diesen Erfahrungen die R e g n a u l  t’sche Methode 
zur Kohlenstoffbestimrnun~ im Eisen so ausgebildet, dass sie illm 
genaue Resultate gegeben bat. Dieselbe besteht bekanr,tlich in der  

Wage zu verhindern. Foerster. 
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Verbrennung des Eisens im Sauerstoffstrom , welche jedoch erst 
bei Weissgluth eine vollstiindige iat; zweckmassig wird dieselbe 
hei Gegenwart von Bleichromat vorgenommen. Zur Erzielung des 
gewiinschten Hitzegrades bedient sich der Verf. seines besonders fur 
varliegenden Zweck construirten Ofens (diese Bem’chte 26, Ref. 252).  
Die Hitze bei der Verbrennung ist so gross, dass ein Theil der 
Kohlenslure zu Kohlenoxyd sieh dissoeiirt. Deshalb muss das ent- 
weichende Gas, ehe es in die Absorptionsapparate gelangt, iiber eine 
Schicht gliihenden Kupferoxyds geleitet werden. Die nach dieser 
Methode erhaltenen Zahlen fielen stets, und zwar oft nicht unerheb- 
lich, hoher aus, als die, welche nach den bisher iiblichen Methoden 

Zuverltissiger Dest i l l i raufsatz ,  von L. L. d e K o n  i n  c k (Zeitschr. 
f. angew. Chem. 1893, 394’). Der Destilliraufsatz sol1 besonders beim 
Abdestilliren von Ammoniak Verwendung finden, kann aber auch fur 
fractionirte Destillation angewandt werden. Er ist durch Zeichnungen 

Vere infachung am Kohlensaureapparat v o n  Lunge  und 
M a r c h l e w s k i ,  von G. L u n g e  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 
395). Fur die meiaten Zwecke genugt an dem Kohlensaureapparat 
von L u n g e  und M : i r c h l e w s k i  (diese Berichte 24, Ref. 798) ein ein- 
facheres und daruni weniger zerbrechliches PEnt~,icklungYkiii.lichencc, 

E r g a n z u n g  d e r  Lunge’schen T a b e l l e n  zur R e d u c t i o n  v o n  
Gasvolumen f u r  verschiedene  Drucke , ‘cnii A. L w a f f (Zeitschr. 
f. anyew. Chem. lh!t:3, 4-13-445). Die Lunge’schen Tabellen zur 
Reduction von Gas \  oliirnw , wrlche bei verschiedenen Temperat,uren 
und Drucken gemi.+sen sind, auf 00 und 760nirn Drcick umfassen 
nur die Drucke bis 710 inin abwiirts. Der Verf. h a t  eine Er. 
giinzungstabelle berechnet , welche bis zu eineni Druck von 680 mm 

Quanti ta t ive Analyse, durch Elektrolyse, von F. R ii d o r  f f 
(Ze’eitscfir. f. angew. Chem. 1S93, 450-453). Nachdem der Verf. die 
Angriffe C 1 a s  s e n ’ s  , welche sich wesentlich gegeii die von ihrn 
empfohlene Benutzung .Vf e id inger ’scher  Elemente bei der Elektrolyse 
richteten (diese Berichte 26,  Ref, 252 und 511), zuruckgewiesen hat, 
fahrt er fort (vergl. diese Berichte ‘26, Ref. 595), die von i h r n  a h  
brauchbar erkarinten Methoden der Metailtrennungen auf elektro- 
lytischem Wege geii;iii zu beschreiben. Es wird die Trennung des 
Kupfers vom Kobalr, %ink. Eiseii, Mangan und Blei besprochen. Die- 
selbe wurde theils in  schwgfelsaurer, theils in salpetersaurer Lijsung 
vorgenamrnen ; die von C l a s s  en vorgeschlagene, elektrolytische Tren- 
nung drs Kupfers vorn Kobalt i n  einer neutralen LBsung ihrer Kalium- 

arhalten wurden. Foerster. 

irn Original erlautert. Foerstcr 

als friiber beschrielwn wurde. Foerster. 

lierabreicbt. Foesrter. 
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und Ammoniumoxalatdoppelealze ergab keine befriedigenden Resultate. 
Hinsichtlich der Trennung des Wismuths vom Kupfer fiihrteo die 
Versuche des Verf. ebenso wie diejenigen von E. S m i t h  (diese Berichte 
26,  Ref. 511) zu einem ungiinstigen Urtheil iiber die C l a s s e o ’ s c h e  
Methode zur elektrolytischen Trennung jeoer beiden Metalle. 

Foerster. 

Ueber die Anwendung des Furfurols als Reagens eur Er- 
kennung des Sesamoles in Oelmischungen, vou V. V i l l a v e c c h i a  
und G. F a b r i s  (Zeitschr f. angew. Chem. 1893, 505-506) .  Nach 
B a u d o n i n  erkennt man Sesamol daran, dass es nach dem Schiittelo 
rnit Salzsaure und Zucker der sich abscheidenden Flussigkeit eine 
earmoisinrothe Farbe  ertbeilt. Wie Aehnlicheu wiederholt fur andere 
Reactionen gefunden wurde ( rergl. F. My 1 i u s , diese Berichte 21, 
Ref. 3 3 ,  v. U d r a n s k y ,  diese Berichie ‘22, Ref. 600), bat sich auch 
hier gezeigt, dass die genannte Farbreaction auf das durch Salzsaure 
aus Zucker erzeugte Furfurol zuriickzufiihren ist, welches bei der 
Baudonin’schen  Reaction also zweckmassig den Zucker ersetzen 
wird. Es werden zwei Verfahren genau beschrieben, durch welche 
mittels Furfurol und Salzsiiore in Oelgemischen sich noch weniger als 

Ueber Butteruntersuchung, von E. S p a e t  b (Zeitschr. f .  angezo. 
Chem. 1893, 513-515). Das vorgesch1:igene Verfahren gestattet, mit 
einfachrn Hulfsmitteln io derselben Butterprobe nach einander Wasser-, 

Ueber die Bestimmung des Kupfers auf volumetrischem 
WJge rnit Schwefelnatrium, von A. B o r n  t r i i g e r  (2eitscBr.f. angew. 
CILenL. 1803, 517-524). Es werden Angaben iiber die Ausfiihrung 
der  Titrirung von Kupferlosungen rnit Natriumsulfid und besonders 
uber die ScbHrfe der Erkennbargeit der Endreaction gemacbt, und die 
bei der Analyse vrrschiedener Kupferpraparate nach der genannten 
Methode gewonnenen Erfabrungen mitgetbeilt. Auch neben Zink lasst 
sich Kupfer in ammoniakalisc.her Lo5ung sehr gut durch Titriren rnit 
Natriumsulfid bestimmen, da Zinksnlfid so lange, als noch Kupfer- 
l6sung vorhanden ist, sich stets mit dirser zu Schwefelkupfer umsetzt. 
Zur Erkennung des Endpunktes der Kupfrrfdlung bedient man sich 
in  diesem Falle einer niit Essigsiiure angesauerten Ferrocyankaliliisung. 
Wenri die Menge vorhandenen Zinlts krine alleu grasse ist, stijrt das 
allmahlich erst sicb aussctieidene Ferrocyaozink die sofort auftretende 

Zum Nachweis des Ammoniaks rnit N e s s 1 e r ’schem Reagens, 
von B. N e u m a n n  (Chem. Ztg. 17, 880). Entgegen der von d e  Ko- 
n i n  c k  mitgetheilten Beobachtung (diese Berichle 26, Ref. 506) findet 
der Verf ,  dass Spuren von Arnmoniak in wassrigem, wie in absolutem 
Alkohol deutlich von N e s s  1 er’schem Reagens angezeigt werden. 

1 pCt. Sesamnl scharf nachweisen lasst. Foerater. 

Fett- und Kochsalzgebalt zu bestimmen. Foerster. 

Kupferreaction nicht merklich. Focrster 

Foerster. 



Stickstoffbestimmung in Nitraten, sowie eine einfache neue 
Modification BUT Bestimmung des Gesammtstickstoffs in Ge- 
mischen von Nitraten rnit organischen und anorganischen Stick- 
stoffverbindungen, von V. S c h e n k e  (Chem. Ztg. 17, 977). Unter 
den zur Reduction des Salpeterstickstoffs zu Ammoniak vorgeschlage- 
nen Methoden (vergl. diese Berichte 26, Ref. 511 und 556)  giebt das  
zuerst yon U l s c h  (diesa Berichte 24, Ref. 585) angegebene Verfahren, 
bei welchern Ferrum reductum als Reductionsmittel angewandt wird, bei 
raschester Ausfiihrung sehr befriedigende Ergebnisse, vorausgesetzt, 
dass die richtigen Concentrationsverhaltnisse innegehalten werden. 
Zur Bemessung derselben dient die Angabe, dass man 0.5 g NaN03, in  
‘25 ccm Wasser geltist, 4 g Ferrum reductum und 12 ccm Schwefelsaure vom 
spec. Gew. 1.35 anwenden soll; das Gemisch wird bei ziemlich leb- 
hafter Gasentwicklung vorsichtig bis zum Sieden erhitzt. Die Re- 
duction dauert 8-10 Minuten; dann macht man die Liisung alkalisch und 
destillirt das Arnmoniak ab, was nach 20 Minuten vollendet ist. Man 
kann diese Methode auch mit der Kjeldahl’schen Stickstoffbestirnmung 
verbinden und so zur Bestimmung des Gesammtstickstoffs in Ge- 
mischen von Nitraten und organischen und anorganischen Stickstoff- 
verbindungen gelangen , iihnlich wie dies schon wiederholt angegeben 
ist. Die als Belege mitgetbeilten Bestimmungen ~ e i g e n  recht befrie- 
digende Uebereinstimmung mit solchen, welche rnit anerkannt guten 

Ein neuer Schwefelwasserstoffapparat fur analytische La- 
boratorien, von L. L. de K o n i n c k  (Chem. Ztg. 1 7 ,  1099). Der  im 
Original durch eine Zeichnung erlauterte Apparat bezweckt besonders 
rnoglichst vollstindige Ausnutzung der angewandten %iure. Foer5ter 

Methoden ausgefiihrt waren. Foerster 

Der nach dem d e  Koninck’schen Schwefelwasserstoffrapparat 
umgeanderte Kipp’sche Apparat, von F. M e y e r  (Chem Ztg. 17, 
1242). Zeichnung im Original. Vergl. das vorhergehende Referat. 

Zur Hubl’schen Jodadditionsmethode, ron W. F a h r i o n  
(Claem. Ztg. 1 7 ,  1100). Die N u b l’sche Jodadditionsmethode giebt 
stets zu hohe Werthr, indem einerseits von dem Losungsmittel der S u b &  
matjodlosung .Jod verbraucht wird, und zwar ron Aethylalkohol mehr 
als v011 Methylalkohol , und indem andererseiis geringe Temperatur- 
erhohung oder Bestrahlung durch Sonnenlicht die Jodzahl erhohen. 
Verpl. F. G a n t t e r ,  diese Berichte 26, Ref. 505. 

Foerster 

Foerster. 

Chrombestimmung im Ferrochrom, von J. S p u l l e r  und S. 
K a l m a n  (Chem. Ztg. 17, 880 und 1207). Zur Aufschliessung werden 
0.35 g des sehr fein zerriebtmen Ferrochroms rnit 4 g Natriumsuper- 
oxyd und 8 g Aetznatron in 4nem Silberschllchen sehr vorsichtig 
z u u  Schmelzen gebracht und aladann eine Stnnde lang darin unter- 
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halten. Man liist alsdann die Schnielze in Wasser, zerstiirt durch zu 
satz von Natriumsuperoxyd mangansaures und eisensaures Natron, be- 
seitigt durch einen Kohlensaurestrom in der Warme den Ueberschnss 
v o ~ i  Natriurrisuperoxyd und titrirt nun i n  der Losung die Cbrornsiiure, 
indem man sie durch eine gemessene Menge yon Eisenammonsulfat 
reducirt. Die so erhaltenen Resultate stimmten mit denen der Ge- 
wichtsanalyse gut iiberein. Vergl. aach G i o r g i s :  Ueber Bestimmung 
des Chrorns irn Cbromst:ihl (dzese Bwiehte 26, Ref 200 und 453), SO- 

wie W. H e m p e l :  Ueber Anwendung von Natriumsuperoxyd i n  der 

Titration chlorhaltiger, a lka l i scher  Laugen, von c. u 11 m a n n  
(Chern Ztg 17, 1208). Zur Titration chlorhaltiger Laugen, wie solche 
hei der Elcktrolyse von Kochsalz entstehen, eignet sich die Hernstein- 
saure,  da  sie Kohlensaure und unterchlorige Saure, nicht aber  Salz- 
saure auszutreiben vermag und gegen Cblor und unterchlorige Sjiure 
bestandig ist. Man Ggt  zii der zu uutersuchenden Losung Bernstein- 
%Lure im Ueberschuss, treibt die unterchlorige Same durch Erhitzen 
a u s  und titrirt unter Anwendung oon Phenolphtalein den Ueberschuss 

U e b e r  die Farbenreaction zwisohen Phenylhydrazin und 
Lignin, von E, N i c k e l  (Chem.  Ztg. 1 7 ,  1209). Holz nimmt in Be- 
rubrung mit einer Liisung von aalzsaurem Phenylhydraain eine gelbe 
Farbe an, welche durch verdiinnte Salzsaure verstarkt wird und nach 
einiger Zeit alsdann in ziendich reiries G r i n  ubergeht. 

Die Farbenreaction des Hydraz insu l fa t s  auf L i g n i n  und 
e i n i g e  Aldehyde ,  voii E. N i c k e l  (Chem. Ztg. 17, 1243). Hgdrazio- 
sulfat ist ein Reagcm auf Lignin, indem es rrrscbiederie llolzarten 
oel schieden stark gelb firbt. Durch 20 proceutige Salzsiiii e geht das 
Gelb in Orange iiber. Ebenso wie Lignin reagiren aiich andere Al- 

Eine n e u e  M e t h o d e  zur quant i ta t iven  Bes t immung des 
gelben (gewiihnl ichen)  Phosphors, von J. "6th (Chem. Ztg. 17,  
1244). Dipselbe besteht darin, dass man den gelben Phosphor mit 
Scliwrfelkohlenstoff der z u  untersuchenden Substaria entzieht, die ent- 
standene Liisung mit Silbernitratliisung schiittelt, und dds dabei sich 
bildende Phosphorsilber rnit Salpetersaure oxydirt und irn Oxydations- 

N e u e  Patentthonkiihlschlsngen, von A .  S t n u b  (Chem Ztg. 17,  
1270). Es ist erreicht wotderi, dass thonerne Kuhlachlangen hergestellt 
wurden, welche in  itirer garieen Lange gleiche Wandstiirke besitzen. 

Schnel lwage  mit F e r n r o h r a b l e e u n g  f i r  analytische und 
phys ika l i sche  Z w e c k e  rnit nur neun Secunden S c h w i n g u n g e d a u e r  

Analyse (diese Berichte 26, Ref. 252). Foerster. 

der  Rernsteirieaure zur lick. Foerster. 

Fuerstcr. 

debyde, z. B Vanillin. Foerater. 

product die Phospborsaure bestirnmt. Foerstei. 

F a e n t e r  
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bei Mi t te lbe las tung ,  von W. H. F. K u h l m a n n  (Chem. Ztg. 17, 
1271). Die Wage ist so gearbeitet, dass die Centigramme nocb rnit 
dem Reiter beetimmt werden kiinnen, und dass in allen Belastungen 
einem mq Uebergewicht ein constanter Ausschlag von 2 mm eutspricht. 
Mittels Fernrohr lassen sich die Bruchtheile des Milligramm.; dano 
bequem ablesen. Die Empfindlichkeit der Wage ist die gleichr, wie 
die anderer Analysenwagcn. Doch ist dieseo gegeniibw ihre Schwin- 

Best immung der f re ien  Saure in L o s u n g e n  von O x y d s a l z e n  
der Schwermetalle, ron F. H o f f m a n n  (Chem. Ztg. 17, 1318). Die 
vom Verf. vorgeschlagene Methode besteht darin, dass man der zu 
untersuchenden Salzlosung in miiglichet geriugem Ueberschuse E’erro- 
cyankalium zusetzt; dann wird das vorhandene Salz eines Schwer- 
metalls in Ferrocyanid umgesetzt und als solches gefallt, wahrend 
vorhandene freie Saure Ferrocyanwasserstoff in aquivalenter Menge 
bildet, welcher alsdann in der Liisung linter Anwendung von Phenol- 
pbtalei’n ale Indicator titrirt werden kann. Dieses Verfahreu ha t  
offenbar die freilicb wohl nicht immer streng erfiillte Vorausseteiit~g zur  
Grundlage, dass die ausfallenden Ferrocyanidegenau die Zusammensetzung 
neutraler Salze habcu. Die, namentlich bei Gegenwart von Oxydul- 
salzen, gelegentlicb rnit Vortheil anwendbare Metbode der Bestimmung 
auch sehr kleiner Mengen vou freier Saure rnit atherischer Jodeosin- 
saure als Indicator (diese Berichte 24, 1487) scheiiit dem Verf. nicht 

Zur Schwefe lbes t immunq in regenerirter Gasreinigungs- 
masse, von F. M e y e r  (Chem. Ztg. 17, 1319). Die Bestimmung ge- 
schieht , indem die GasreitiigiiIigsmasse in eiuem geeigneten Ex- 
tractionsapparat rnit Schwefelkohlenstoff ausgezogen wird, und der da- 
durch geliiste Schwefel rnit raucheuder Salpetersaure oxydirt und als  

U e b e r  eine neue M e t h o d e  zur q u a n t i t e t i v e n  Bes t immung 
von C&sium und z u r  Dars te l lung  reiner C l s i u m -  und Rubid ium-  
verbindungen, voii H.  L. W el 1 s (Zeitschr ,f anor,9an. Chem. 4, 
341-4345; Arner. Journ. of Sczence 46, 186-190). Die Mrthode 
heruht auf der Beabachtung, dass das Salz CszI’bCls (rergl. ein 
Referat weiter oberi) in einer mit Chlor gesaittigten, salzsauren Losung 
von Bleichlorid sehr schwer loslich ist, wahrend das entsprechende 
Rubidiumsalz diese Eigenschaft in vie1 geririgerem Grad(. besitzt. 
Hierdurch ist freilich eine genaue Bestimrnung von Casium allrin schon 
nicht moglich, und bei Gegenwart von Ru!)idium fallen stets erhebliche 
Mengen desselben rnit dem Cahiuiii aus. Marl gelangt dann aber in- 

das. man zunachst das Gemisc ti der bei 1 0 0 0  grtrorkrieten Klr~trtra- 

gungsdauer auf die Halfte reducirt. Foerster 

bekannt zu win. Fuerstei. 

Baryumsulfat bestimmt wird. Poeriter 

direct dadu: ch zu einer anriaherriden Kestirnmung beider Alk. .L I’ ICII, 
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chloriddoppelsalze wagt und diese dann in die entsprechenden Alkali- 
eulfate uberfiihrt und wieder wiigt. Auf diese Weise kann man 
Casium bei Gegenwart aller Alkalimetalle niiherungsweise bestimmen. 
Durch Vereinigung dieser Methode mit anderen ReinigungsverfahrerP 
(diese BeTichte 26, 1019) gelangt man zu ziemlich weitgehend ge- 
reinigten Casium- und Rubidiumverbindungen. Foerstar. 

Die Haltbarkeit von Titerlosungen von Brechweinstein, von 
H. Oiri iner  (Amer. Joum. of Science 46, 206-208). Brechweinstein- 
losungen verandern mit der Zeit dadurch ihren Ti ter ,  dass Pilz- 
vegetationen in ihnen einen Theil der Weinsaure aufbrauchen und in  
Folge desseii Antimonoxyd sich ausscheidet ; eine Oxydation desselben 
komnit dabei nicht in Frage. Man macht die Lijsungen auf Monate ~011- 
kommen haltbar, wenn man auf das  Liter 20 bis 30 g iiberschiissige 
Weinsaure oder besser, zum Zweck der Sterilisirung, 1 ccm Salzsiiure 
hinzusetzt. D a  bei der Titration von Brechweinstein mit J o d  zur  
Hervorbringung einer deutlichen Endreaction ein kleiner Ueberschuss 
von J o d  irrimer gebraucht wird,  stellt mau die anzuwendende Jod-  
losung eweckmassig auf eine Brechweinsteinlosiiug von bekannteni 
Gehalt ein. Vergl. hierzu auch ein Referat weiter oben. Foersmr. 

Ueber die Bestimmung v o n  Chloraten und Nitreten und 
von Nitriten und N i t r e t e n  in einer Opera t ion ,  von C h a r l o t t e  
F. R o b e r t s  (Amsr. Journ. of Science 46, 231-235). Nach d c r  
Methode von G o o c h  und G r i i n e r  (diese Berichte 2 5 ,  Ref. 951) 
kiinnen Nitrate mit Hiilfe von salzsaurer Manganchlorurlosung be- 
stimmt werden, indem folgeride Reactionen vor sich gehen: 2 K N 0 3  
+ (iMnCl2 + 8HCI = 2KCI + 2 N 0  + 3MnzCJ,, + 4 HzO; 3Mn~Clt j  
= 6 MnCl2 + 3 CI2. Man kann also sowohl a119 dem entwickelten 
Stickoxyd, wie aus dem in Freibeit gesetzten Chlor die Menge drs  
Nitrats bestimmen. Bei Gegenwart von Chloraten wird die Menge 
d r s  abgeschiedenen Chlors zunehmen; die Differc>nz aus den dem ge- 
fundenen Stickoxyd entsprechenden Chlor und dem wirklich ge- 
fundenen ist aiif vorhandenes Clilorat zuruckziii'dhreo. Sind Nitric 
und Nitrat gleichzeitig vorhanden, so kann man aus der gefundencn 
Menge Stickoayd und freien Chlors indirect dii. von beiden Salzeri 
vorhandenen Mengen ermitteln. Die! gewonnerwn Ergebnisse sintl 
keine ganz befriedigenden. Die Ausfiihrung dthr Methode gescbab 
stets in einer Kohlenssureatmosphare; die Einschaltung einer Jodid- 
kaliliisuog schliesst die Anwendung des S c  h u l z e -  Ti e m  an n'schen 
Apparates aus. Foerster 

Eine Xethode zur q u e n t i t a t i v e n  Trennung des Joda von 
Chlor und Brom, von D. S. M a c n a i r  (Journ. chem.Soc. 1893, 1, 
105 1 -- 1054). Das gut ausgewaschene Gemisch von Chlor-, Br 011.- 

und Jodsilber wird in Gegenwart von mtiglichst wenig Wasser mit 
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etwa 2 g Kaliumbichromat und 15 ccm starker Schwefelsaure versetzt; 
das Gefass mit einem Uhrglas bedeckt und auf dem Sandbad erhitzt, 
b i j  aIles Wasser verkocht ist und weisse Dampfe von Sehwefeltrioxyd 
aufzusteigen beginnen. I n  diesern Stadium ist Chlor ond Brorn voll- 
kommen verjagt, das J o d  abrr  ̂ als Silberjodat vorhanden. Zu der 
wmichtig mit heisscm Wasser verdiinnten Fliissigkeit (150-300 ccm) 
wird schweflige Sanre gefiigt, welche das in der Wiirme in Losung 
gebliebene Silberjod It als Siiberjodid fallt; es wird dam noch einige 
Zeit rrwiirmt, nochirials schweflige Sarire zugefugt , decantirt, dns 
Silberjodid wiederholt rnit gana verdiinnter Sdpetcxsiiiorr ausgekocht 
und in der bekannten Weise eur Wagung gebracht. Durch Bestini- 
mung des in das Filtrat ~ o n i  Jodsilber Gbegegangeneu Silbers als 
Chlorid und der Summe von Chlor-, Krom- und Jndsilber in einer 
zweiten Portion Substane lasst sich die Menge des Chlors und des 

U e b e r  die Verwendung des N a t r i u m s u p e r o x y d s  in der 
anralytischen Chemie,  von J C l a r k  (Journ. chern. SOC. 1893, I ,  
1079-1083). Wahrerid H e m p e l  (diese Bericlite 25, Ref. 918) ziir 
Oxydation des Sch wefels in schwefdhaltigen Mineralien ein Gemisch 
von Natr iumsuperox~d und Natriumcarbonat rorschlagt, um die Heftig- 
keit der Reaction zii vermeiden, erhitzt der Verfasser Pyrite vorsichtig 
nlit dem sechsfachen Gewicht van n u r  Natriumsuperoxyd in einem 
Platin- oder Nickeltiegel, der etwa zwei Zoll hoch iiber eioe ganz 
kleine Runsenflamme gestellt wird. Das Gemisch wird rothgllbend 
nnd die Einwirkung ist binnen wenigen Minuten beendet, ohne dass 
ein Verepriteen eintritt. Durch Glhhen mit Natriumsuperoxyd lassen 
sich aucb Chromerze urid chromhaltige Legirungen aufschliesseo, 
r rent .  unter Wiederholung des Processes rnit den beim ersten Ma1 
riicht aufgeschlossenen geringeii Antheilen. Endlich hat Verf. das 
Verfahren der Trennung des Chronis von Eisen und Mangan und des 
Mmgans van Zink, Nickel und Cobalt mit Natriumsuperoxyd auf 

U e b e r  die Bes t immung des Fluors in b r e n n b a r e n  Gasen, 
von M. M e s l a n s  (Bull. SOC. chim. [S] 9 ,  109-111). Die gasfiirmi- 
p(hn, organjschen Fluorverbindungen, welche in eincr Glockp i iber 
Quecksilber gemessen worden sind, Iiisst man langsam durch ein 
Platinrohr in einen Glasballon Z I I  Sauerstnff tieten. Vor der Miindurig 
des Platinrohres ist eine Pl.itinspirale, welche durch den elektrischen 
Strom gliihend gemacht ist und die sofnrtige Verbrennung bewirkt. 
I n  dem Rallon befindet sich titrirte Natronlauge, welche die Glar- 
tvande benrtzt, sodass Absorption des gebildeten FluorwasserstoEes 
ohne Anatzung des Glases erfolgt. Die iiberschlssige Natronlauge 
wird zuriicktitrirt und daraus die Menge des nbsorbirten Fluorwasaer- 

Broms feststellen. Srhotteo. 

unsyem Wege bewxhrt gefundm. bchotten. 
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stoffes berechnet. Will man das  Fluor gewichtsanslytisch bestimmen, 

U e b e r  eine Reaction der Kupfersalze, von E. L e n o b l e  
(Bull. 8oc. chim. [Y] 9, 137). Versetet man die Losung eines Kupfer- 
salzes mit Kaliumquecksilberjodid, SO erhalt man einen lebhaft rothen 
Niederschlag , wahrend die Losung von ausgeschiedenem Jod  braun 
wird. Das freie J o d  lasst sich auf dem Filter durch Waschen mit 
Wasser entfernen, der glainzend rothe Riickstand aber  andert seine 
Farbe nichf in Beruhrung mit conc. Jodkaliumlijsung. Seine Zusam- 
mensetzung ist vermuthlich CUZ J z  + 2 Hg Jz. Der Niederschlag wird 
noch in  Losungell sichtbar, welche l / l ~ o ~  Riipfer enthalten. 

U e b e r  die Bes t immung des Phoephors in Eisen und Stahl, 
von A. C a r n o t  (Bull. SOC. chim. 131 9, 340-343). Siehe diese Be- 

U e b e r  die B e s t i m m u n g  d e a  Phosphors in Ackererden, von 
A. C a r n o t  (BuZl. 8013. chim. [ 3 ]  9, 343-346). l o g  der getrockneten 
Probe tnerden, wenn sie vie1 organische Substanz enthalt, bei mijg- 
lichst niederer Temperatur gerostet, dann mit Wasser durchfeuchtet 
a n d  mit Salpetersaure einige Stunden auf dem Wasserbade erwarmt, 
aber  nicht eingetrocknet. Die Masse wird rnit warmem Wtrsser be- 
handelt und die filtrirte Lijsung, nachdem man sie auf etwa 50 ccm 
eingeengt, rnit 5 ccm conc. Salpetersaure und 0.5 g Chromsaure zur  
Zerstijrung noch vorhandener organischer Substanz '/a Stunde gekocht. 
Aus der L6eung fallt man nach Zusatz von 5 g Ammoniumnitrat die 
Phosphorsaure nach dem in der vorstehenden Abhandlung angegebe- 

Bes t immung der Rhodanwassers tof fsaure ,  der Cyanwasaer-  
etoff- und Chlorwassers toffsaure,  von P. L. J u m e a u  (Bull. sou. 
chim. [3J 9, 346-351). Rhodanwasserstoffsaure wird durch Kalium- 
permanganat in Blausaure und Schwefelsaure umgewandelt. Man stellt 
die Perrnanganatlijsung auf eine mit Schwefelsaure angesanerte Lijsung 
von Rhodanammonium ein, deren Gehalt durch Silberlosung scharf be- 
e t iumt  worden ist. Verwendet man statt Schwefelsaure Salzsiure, 
80 kann man durch Bestirnmung der durch Oxydatiou gebildeten 
Schwefelsaure eine Controle uben. Hat  man neben Rhodan wasser- 
atoff nocti CyanwasserstoE oder Salzsaure zu bestimmen, so fallt man 
eine Portion mit Silbernitrat uud ermittelt das Gewicht beider Silber- 
salze, in einer anderen titrirt man den Schwefelcyanwasserstoff. Gil t  
es, die drei genannten Sauren zu bestimrnen, so fallt man aus einem 
Theil der Losung dieselben mit Silbernitrat und wagt den Nieder- 
schlag. Dann lijst man denselben in Arnrnoniak, versetzt die Losung 
mit Salzsaure, oxydirt rnit Permanganat und ermittelt den Gehalt an 

so ersetzt man die Natronlauge durch Kalkmilch. Schertel. 

$chertel. 

dchte 26, Ref. 102. Schertel. 

nen Verfahren. Sohertel. 

~ 5 7 1  Beriohte d. D.  rhem. Geqrllqchnft. Jahrg.  XXT'I. 
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Rhodanwaaserstoff aus der Menge der entsbndenen Schwefelsaure, 
In einer anderen Portion bestimmt man den Stickstoffgehalt d e r  
Mischung nach K j e l d a h l ' s  Verfahren. Man erhiilt den gesammten 
Stickstoffgehalt der Cyanide als Ammoniak, wenn man den gewogenen 
Silberniederschlag, etwa I g, in einer Platinschale mit 15 ccm rau- 
chender Schwefelsaure iibergiesst, 0.750 g Quecksilber zufiigt, auf die 
Schale einen Trichter von etwas geringerem Durchmesser setzt und 
bis nahe zum Siedepunkt der Saure erhitzt. Die Losuag erfolgt 
rasch. Nach dem Erkalten spiilt man den Trichter innen und aussen 
ab ,  bringt den Inhalt der Schale in einen Literkolben und verdiinnt 
auf 300 ccm. Die saure LBsung versetzt man mit 85 ccm starker  
Natronlauge und 5 ccm Schwefelnatrium und destillirt, wahrend man 
einen Wasserstoffstrom durch die Flfissigkeit leitet. Verf. halt es fiir 
nothwendig, durch eine eweite Destillation mit gleichen Mengen der 
angewandten Reagentien den Ammoniakgehalt derselben zu ermitteln 
und danach das Ergebniss zu corrigiren. - Will man das Chlor direct 
bestimmen, so wird zuerst in der L6sung die Rhodanwasserstoffaaare 
titrirt,  dann durch Kochen in GegeDwart von metaXschem Zink die 
freigewordene Blausiiure und diejenige der Cyanide verjagt und au8 

Ein neues V e r f a h r e n  z u m  Nachweise der Alka lo ide  des. 
laccharins und der Bal icylsaure,  von Li n d e m a n  n und Mo t t e n 
(BUZZ. SOC. d i m .  [3] 9, 441-446). N a c h w e i s  d e r  A l k a l o i ' d e .  
Die zu prufende Mischung, Fliissigkeit oder Brei, wird schwach alka- 
lisch gemacht und auf einen Dialysator gebracht, wobei man als 
giussere Fliissigkeit Cbloroform anwendet. Der  Durcbmesser der 
iiusseren Schale rnit flachem Boden sol1 etwa 200 m m  sein und d ie  
Flfissigkeitsschichten nicbt iiber 10 mm Dicke haben. Nach etwa 
24 Stvnden hat  das Chloroform soviel von dem Alkaloi'de aufge- 
nommen, als es dew bekannten Teilungsgesetze ziifolge aufnehmen kann ; 
man destillirt den griissten Teil des Chloroforms a b ,  verdunstet d e a  
Rest utid priift den Riickstand. - N a c h w e i s  von  S a c c h a r i n  ir, 
B i e r .  Das Bier wurde mit Schwefelsaure stark angesauert und niib 
Aether 5- 10 mm hoch iiberschichtet. Zum Nachweis des Saccharins 
im Riickstande dient der Geschmack und die Umwandlung in Salicyl- 
saure. Wird der Geschmack durch Bitterstoffe oder Harz verdeekt, 
80 lasst man den Rickstand etwa 5 Minuten in Beriihrung mit einigen 
ccm conc. kalter Schwefelsaure, verdiinnt unter Abkiihlupg mit Wasser, 
filtrirt und schiittelt das Filtrat rnit Aether aus. Nachdem der Aether 
verdunstet und der Riickstand neutral gemacht ist,  wird der siisse 
Geschmack deutlich sein. Salicylsaure wird auf gleiche Weise aufge- 
sucht wie Saccharin, statt des Aethers kann man auch Benzol ver- 

dem Riickstande das Cblor gefallt. Schertel. 

wenden. Sehertel. 



Versuche tiber die Bestimmung des M o r p h i u m s  im Opium, 
von C a n n e p i n  und V a n  E i j k  (BUZZ. soc. chim. [3] 9 ,  437-441). 
Bei den iiblichen Verfahren zur Restimmung des Morphiumgehaltes 
einer Opiurnsorte wird die Liislichkeit des Morphiums in der  Fliisdg- 
keit, aus welcber es durch Ammoniak gefallt worden, rernachliissigt. 
ES entgehen dadurcb 0.7 - 1.7 g Morphium auf 100 g Opium der Be- 
stimmung. Weitere Fehler wesden verursacbt durch die Liislicbkeit 
des Morphiums in den Waschtliissigkeiten und durch unvollstandige 
Erschiipfung des Opiums. Aosfiihrliche Vorschriftcn. diese Fehler zu 
urngehen oder z u  corrigiren, werden gegeben. Sch:rtel 

Volumetr i sche  B e s t i m m u n g  der PyrophoaphorsElure und der 
pyrophosphorsauren Alkalien, van G.  Fa v r e  1 (Bull. SOC. chim. (31 
9, 4 4 6 4 4 8 ) .  Titrirt man Pyrophosphorsaure mit Natronliisuog uriter 
Anwendung von Cocbenille als Indicator, so verhalt sie sich a h  ein- 
basische Saure; beniitzt man liisliches Blau (C4B von P o i r r i e r )  als 
Indicator, so erscheint sie als zweibasische Saure. Titrirt mati rnit 
Kalk oder Strontian in Gegenwart von Phenolphtalei'n, so muss man 
zwei Aequivalente dieser Baser) auf 1 Atom Pyrophosphorsiiure geben, 
bis der Farbenumschlilg eintritt, van Baryt aber nur l'/a Aequivalente. 
- In  der Losung eines alkalischen Pyrophosphates lasst sich, wenn 
sie freies Alkali nicht enthalt, die Pyrophosphorsaure bestimmen, in- 

dem man niit Cochenilleliisung versetzt nnd niit ; Saureliisung 

titrirt, bis die gelbe Farbung eintritt. Jeder Cubikcent. verbrauchter 
Saure entspricht d a m  0.0089 g Pyraphosphorsaure. 1st freies Alkali 
und Alkalicarbonat zugegen, so kann man durch entsprechende Wahl  
der fndicatoren die Gesammtanalyse volumetrisch dnrchfiihren. 

Schertel. 

V o l u m e t r i s c h e  Bes t immung der Alkalien in den a l k a l i s c h e n  
Arseniten, von G. F a v r e l  (ButZ. soc. china. [3] 9, 448-449). Freie 
arsenige Saure wirkt nicht auf Cochenille. Man kann also das in  
alkalischen Arseniten enthaltene Alkali mit Cochenille als Indicator 
bestimmen. Der Farbenumschlag wird erst eintreten, wenn die genannte 
Menge der Basen geslttigt ist. Schertel. 

Bemerkungen Bur Bes t immung des Titers der ftxen und 
fluohtigen Shuren des Weines, von J. A. M u l l e r  (Bull. soo. chim. 

Ueber die Sake des Diamidopbenols (1,2, 4) und Triaddo- 
phenols (1,2 , 4,s) m i t  organisohen  Sauren,  von A. L u m i e I e 
und A. S e y e w i t z  (Bull. goo. china. [3] 9 ,  595-599). O x a l s a u r e s  
D i a m i d o p h e n o l ,  (Ce HB N O .  Ca Ha 04). Diamidophenol (l,*L, 4) 
wird durch eine wassrige Liisung von Oxalsiiure langsam in ein 

[8] 9, 592-593). 

[57*1 
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weisses krystallisches , in Wasser fast unliisliches Pulver verwandelt. 
Dasselbe Salz fallt beim Vermischen der L5sungen von Diamido- 
phenolchlorhydrat und neutralem Kaliumoxalat aus. Es 16st sich in  
2000 Tti. kalten und 3 3  Th.  kochenden Wassers. Von den Liisungen 
gewisser schwach alkalischer Salze , wie Natriumsulfit und Natrium- 
acetat wird es reichlich aufgenommen. Die Liisung in dem erstge- 
nannten Salze wirkt als energischer Entwickler latenter photographi- 
scher Rilder. - Dargestellt wurden noch p i k r i n s a u r e s  D i a m i d o -  
p h e n  01, CS HE Np 0 (C, El3 N3 O T ) ~ ,  und pikrinsaures Triamidophenol, 

Eine F e h l e r q u e l l e  bei der Elementarsnalyse organischer 
Subs tanzen ,  ron G. S t .  J o h n s o n  (Chem. News 67, 99). Angesichts 
der Mittheilung G .  N e u m a n n ’ s  iiber den Wasserstoffgehalt der 
Kupferdrehspane weist Verf. darauf hin, dass e r  bereits 1876 (diese 
Berichte 9, 75) und nochmals im Jahre  1879 (Jou~n .  chem. SOC.) 
auf die Gegenwart von occludirtem Wasserstoff im Kupfer hinge- 
wiesen und gezeigt habe, dass mehrfache Oxydation und Reduction 
des Kupfers die Fahigkeit desselben, Wasserstoff aufzunehmen , ver- 
mindere, sowie dass Kupfer den Wasserstoff frei gebe, wenn es in 
einer Atmosphare ron Stickstoff gegliiht wird, nieht aber  beim Gliihen 
im Vacuum. Schwefelfreies Kupfer occludirt weniger Wasserstoff als 

Chrombes t immung i m  Chromstahl  und Chromeisensteine,  von 
J. S p u l l e r  und S. K a l m a n  (Chen. Ztg. 1893, 1360). Die durch 
Aufliisnng des Chromstahls in rerdiinnter Schwefelsaure entstandenen 
Sulfate werden trocken mit Natriumhyperoxyd und Natriumhydroxyd 
geschmolzen und in der Liisung der Schmelze, nachdem mangatisaurea 
und eisensaures Natrium durch Natriumhyperoxyd und der Ueber- 
schuss an diesem durch Kohlenslure zerstort sind, die Chromsaure 
durch Eisensalz titrirt. Wegen der Einzelheiten der Ausfiibrung sei 
rauf das  Original verwiesen. Schertel. 

Ueber die Best imrnung d e s  C h r o m s  im Stahl, von J C l a r k  
(Journ. SOC. Chem. Ind. 12, 340-341). 2 bis 5 g des Chromstahls 
lost man in verdinnter Salzsaure und versetzt die Liisung, ohne vor- 
her zu filtriren, mit Ammoniak, bis ein leichter bleibender Niederschlag 
entsteht. Darauf giebt man Natriumphosphat hinzu, mehr als zur 
Fallung des Chroms erforderlich erjcheint und reichlich die doppelte 
Menge Natriumsulfit und kocht etwa 10 Minuten lang. Der  Nieder- 
sehlag wird filtrirt und nach den] Auswaschen bei rnijglichst niedriger 
Temperatur im Platintiegel calcinirt. Die gegliihte Masse wird mit 
dem achtfachen Gewichte eines Gemenges von 3 Th.  Soda und 2 Th.  
gebraniiter Magnesia auf das Innigste gemischt uud etwa eine halbe 
Stunde lang in1 Platintiegel iiber einer niedrigen Bunsenflamme erhitzt. 

c s  Hs N.3 0 (c13 H3 N3 0 7 1 3 .  Schertel 

schwefelhaltiges. Gchertel. 
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Der  Tiegelinhalt wird dann mit Wasser ausgekocht, das unliislic~he 
abfiltrirt und die Chromsaure rnit Ammoniumferrosulfat titrirt. Da 
leicht etwas Chromoxyd der Oxydation entgeht, so wird das Unge- 
loste nochmals mit e twa der gleicben Menge der Sodamapiesia- 
mischung gegluht, ausgezogen und titrirt. - 2. Chrorn kanri aus 
seinen Lijsungen auch als basisches Sulfit grfallt und durch Gliihen 
in Chromoxyd verwandelt werden. Man lijst 2-5 g Sttthl in ver- 
dunnter Salzsaure, versetzt rnit Natriumcarbonat bis zur Erscbeinung 
eines bleibenden h’iederschlages, welcher rnit einem oder zwei Trnpfen 
Salzsaure wieder gelost wird, giebt Natriumsulfit nach und nach in 
kleinen Antheilen hinzu und kocht, bis kein Geruch nach schwefliger 
Saure mebr auftritt. Der Niederschlag wird, wie Fei ( I )  anpgeben,  

Die Bestimmung von Gold und Silber in Antimon und 
Wismuth, von E. A. S m i t h  (Joum. SOC. Chem. Ind. 12, 316-319). 
30 g kaufliches Antimon werden feiri gepulrert, rnit dem eechsfachen 
Gewichte Bleioxyd innig gemischt und in einem Thontirgei im Wind- 
ofen bis zu rubigem Flusse geschmolzen. Der Regulus wird auf dem 
Scherben zum grossten Theile verschlackt und zuletzt auf der Kapelle 
abgetrieben. 1st das Metall reich an Gold und Silber, so schmilzt man 
die Schlacke noch einmal mit etwas Bleioxyd und Eohlenpulver und 
behaadelt das  reducirte Metall, wie angegeben. - Statt Bleioxyd alleiu 
zur Oxydation des Antimons z u  rerwenden, ersetzt man mit Vortheil 
einen Theil desselben durch Salpeter. Man niischt 30 g Antirnon niit 
60 g Bleioxyd, 12 g Kalisalpeter und 11 g Soda bei dunkler Roth- 
gluth und veriahrt weiterhin wie oben. - Wismuth wird znr Re- 
stirnmung seines Gold- und Silbergehaltes abgetriebea wie Blei , nur 
wird die Temperatur niederer gebalten. (Dam wird sich empfehlen, 
gegen Ende noch Blei auf die Kapelle aufzusetzen, urn ein rein ab- 

Neue Studien iiber Pheaolphtaleln ale Indicator, von R. T. 
T h o r n s o n  (Journ. SOC. Chem. Ind. 12, 432-4433). Werdeti massig 
starke Lijsungen von Alkaliseife sowie der Alkalisalze von Borsaure, 
Kieselsaure, arseniger Saure mit titrirter Schwefelsaure versetzt, bi3 
sie gegen Phenolphtalei‘n neutral erscheinen, so wird durch Ver- 
diinnung rnit Wasser die alkalische Reaction wieder hervorgerufrri. 
Aehnliches tritt ein, wenn man eine rnassig concentrirte LosIIng VOII 

Ammoniurnsulfat mit Phenolphtalei’n und Natrinmhydroxyd ver ~ z t ,  
bis die rothe Farbung auftritt, und dann verdiinnt. Die rotlit’ l%r- 
bung verschwindet, und zu ihrer Wiederherstellung bedarf es h e r  
nicht unbetrachtlicheu Menge von Natronliisung. Durch das tl.’asser 
war  Dissociation bewirkt wordeti; bei dem Amrnoniumsulfai i b i e  
die freigewordene Saure, bei den drei zuerst genannten Salzrlr das  
Alkali stiirkeren Einfluss, ah  die anderen Componenten der Salze. 

zu Chromsaure oxydirt. SL hrrtel. 

geblicktes Korn zu erhalten.) Behertel 
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Dies(* Erscheiuungen l a s ~ e n  sich xiur beobachten in solchen Fallen, 
in welchen die Endreaction von mangelhafter Sctiirfe ist. Im Gegen- 
satz zu Wasser bewirkt Alkohol oder Glycerin in einer Seifen- 
16sung Wiedervereinigung der Bestandtheile, wie die verblassende 
Rijthring des Phenolphtalei'ns anzeigt. Cleicbes findet bei der Bor- 
sawe statt Eine wassrige LSsung derselben lasst sich mit scharfer 
Endieaction titriren, wenn sie rnit 30 pCt. ihres Gewichtes Gly- 
cerin versetzt ist. Auch arsenige Saure, Rieselsaure und Ammonium- 
sulfat ieigen in Glycerinlosung s t h k e r e  Aciditgt als i n  rein wase- 
riger. Stai kezucker und Saccharose wirken auf Borslure glhnlich wie 
Glycerin. - Zur Bestirnmung der Borsaure im kauflichen Borax liist 
man 1 g derselben in Wasser, versetzt rnit Methylorange, gegen wel- 
ches Borsaure neutral ist, und rnit verdiinnter Schwefelsaure, bis die 
rotht: Farbe eben auftritt. Dann lasst man einige Zeit siedzn zur 
Austreibuog der Kohlensaure und giebt Normalschwefels~ure hinzu, 
bis die Farbung des Methylorange rein gelb ist; dann wird alle Borsaure 
im freien Zustande sich befiuden. Man aetzt nun soviel Glycerin zur 
LBsung, dasa dieselbe nach der Titration mindestens 30 pCt. rnthglt, 

Wgt cin wenig Phenolphtalei'n hinzu und titrirt rnit - Schwefelsaure n 
5 

bis ztim Auftreteu der iothen Farbung. SLhertel. 

Eine Modification der ZinnchlorIirmethode fur Eisenbe- 
Btimmungen, von R. W. M a h o n  (Amer. Chem. Journ. 16, 361-363). 
Wird einer Losung von Eisenchlorid Quecksilberchlorid zugesetzt, so 
w i d  dieses durch Zinnchlorur erst dann zu Quecksilbqddoriir redu- 
cirt . wznn alles Eisenchlorid zu Eisencbloriir geworden ist. D a s  
Aufrieten des weissen Niederschlages kijnnte dann als Zeichen der 
beendeten Reaction gelten. Da derselbe aber in stark sauter heisser 
Losung nictit sogleich sichtbar wird, so fiigt man einen Tropfen 
Platiirchlorid hinzu, welches auch erst nach dem Eisenchlorid und 
gleichzeitig mit dem Quecksilberchlorid reducirt wird. Es erscheint 
danrr eiue leichte Wolke von Quecksilberchloriir , tvelche durcb fein 
ver.!hriltes Quecksilber und Platin dunkel und sichtbar wird. Die 
Indicator AGssigkeit so11 im Liter 34 g Quecksilberchlorid und 0.05 g 
Platiri enthalten; zu jedem Versuche werden 15 ccm derselben ange- 
wendet. Schertel. 




