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jenigen erheblich zuriichbleibt, welche a m  der durch Vergiihruug des  
Ronigthans entetehenden Alkobolmenge gefunden wnrde. Solche Dex- 
trine sind auch im Bienenhonig enthalten, sie werden aber verniehrt, wenn 
die Bienen Honigthau eiogesanirnelt haben, wodurch auch nicht uoerheh- 
liche Mengen unvergahrbarer Dextrine in den Honig gelangen. Die vpr- 
gahrbaren Dextrine des Honigthaus verbalten sich in Bezug auf ihre 
Dialysirbarkeit wie diejenigen des Starkezuckers ; darnuf ist Riicksicht 
zu nehmen, weun man den Honig nach dem Hanle’schen DialysirungR- 
verfahren untersucht. Doch ist es immerhin moglich, dass die Drx- 
trine des Honigthaus im Honigmagen der Bienen verandert werdm, 
so dass ihre Dialysirfiihigkeit zunimmt. Beim H a n l  e’schen Verftihren 
thut man iibrigens gut, nicht den Honig selbst, sondern sein Yer- 
gahrongsproduct der Diitlyse zu unterwerfen. Foersler. 

Analytische Chemie. 

Beetimmung der Calcium- und Magnesiumcerbonatmengen 
in Aschen, Erden etc., von A. T r u b e r t  (Compt. rend. 119, 1009 
bis 1010). Bekanntlich 16at 1 ccrn Normal-Salzsiiure 50 mg Cal- 
ciumcsrbonat oder 42 mg Magnesiumcarbonat und entwickelt dabei 
11.12377 ccm Kohleneaure. Man iibergiesst nun p g Substanz mit 
Salzsiiurc und rnisst die ausgetriebene Rohlensiiure (= V ccm bei 00 
nnd 760 mm); alsdann behandelt man eine zweite Probe ron p g  mit 
V/11.12377 ccm Normalskure, filtrirt und wagt den ungeliisten RBck- 
stand (= PI), wobei p - pl das Gewicht der beiden Carbonate an- 
giebt; ihr Mengenverhiiltuiss lasst sich aus V und p - pl berechnen. 

News Reegens zum Nachweis dee Wasserstoffsuperoxyds 
in grtinen Pflanzen, von A.  B a c h  (Compt. rend. 119, 1218-1221). 
5 ccm einer Liisung, welche pro Liter 0.03 g Kaliumbichromat und 
5 Tropfen Anilin enthalt, werden mit 5 ccm der zu untersuchenden 
Liisung und -1 Tropfen 5 procentigcr OxalsilurrlSsung versetzt: iat 
Wasserstoffmperoxyd zugegen, so tritt im Verlauf von 10-20 Minutm 
eine rioletrosa Farbung ein. Salpetrige Saure und die iibrigen Stick- 
stoffdiiuren wirken nicht etijrend, dagegen rufen auch Chlor, Hypo- 
chlorite und Unterchlorigsaure eine Farbung hervor, und wird durch 
Tannin die Reaction verlangsamt. Verf. hat mit diesem Reagena 
25 Pflanzensorten auf Waseerstoffsuperoxyd untersucbt und dabei in 
18 Fallen ein positivee, in 2 Fallen ein zweifelhaftes, 5 Fallen ein 
negatives Resultat erhalten. 

Gabriel. 

(Vergl. dime Berichte 27, Ref. 672.) 
Gabriel. 



19 

Zur Priifung des npriiparirten Theers a ,  oon G .  L u n g e 
(Zeitsehr. f. angew. Chm. 1894, 449-454). Um den nach beendigtem 
Uebertreiben der fliichtigen Stoffe aus dem Theer in der Destillations- 
blase hinterbleibenden Riickstand aus dieser leicht zu entfernen und 
weiter zu verwerthen, setzt man ihrn in noch fliissigem Zustande ge- 
wisse sonst nicht zu rerwendende Rohole zu. Dieses Oemisch, der 
Bpraparirte T h e m ,  findet mancherlei Nutzanwendung. Zim die Han- 
delssorten desselben naher zu kennzeicbnen, empfiehlt Verf., ihre 
Dichte ihre Zahfliissigkeit und ihre fliichtigen Bestandtheile eu er- 
mitteln. Dies ist hier mit gewissen experimentellen Schwierigkeiten 
verkniipft, fiir deren Ueberwindung Verf. die geeipeten Wege an-  
weist; die Eineelheiten der dazu von ihm empfohlenen Verfahren sind 

Ueber dae Verhalten von neutralem und baeiechem Blei- 
acetat gegen kohleneaures, sohwefelsaures und phosphorsauree 
Ratrium in Abwesenheit von Zuoker, von A. B o r n  t r l i g e r  
(Zeit8chr. f. angew. Chm. 1894, 454 - 461). Zum Zweck der Beant- 
wortung gewisser z. B. fiir die Weinanalyse wichtben Fragen, woriiber 
Ngheres i n  der Abhandlung selbst nachzusehen ist, bat Verf. die Ein- 
wirkung der zur Fiillung von Bleiacetat gebrauchlichen Natronsalze 
auf das eratere etwas nSher untersucht. Aus neutraler Liisong voo 
Bleiacetat fallt Sodalosung fast reinea, neutrales Bleicarbonat; die 
Reaction ist sehr empfindlich, insofern der Punkt, an welchem allee 
Btei gefallt ist und Natriumcarbonat in der Losung auftritt, sich sebr 
scharf erkennen lasst, da alsdann das Filtrat durch Bleiacetatliisung 
getriibt wird. Ein grosserer Ueberschuss von S o d a l h n g  vermag kleine 
Jlengen Bleicarbonat wieder in  Losung iiberzufiihren. Auch die FBllung 
des Bleies mit Natriumphoephat ist nach Verlauf von 2 Std. eine sehr 
scharfe und nahezu vollstandige; hier bewirkt aber eiri Ueberschuss 
des Fallungsmittels die Abscheidung der kleinen, wegen drr geringen 
Lijslichkeit des Bleiphosphats noch in LZisung Forhandenen Mengen 
dieses Salzes. Die beiden beschriebenen Vorghge werden nicht 
wesentiich gehdert, werin man Nntriumcarbonat oder -phosphat statt 
auf neutrales, auf basisches Bleiacetat einwirken laast. Bei der Fiillung 
essigsaurer Bleilijsung mit Natriumsulfat spielt die bekannte Neigung 
dcu Bleiuulfats, iibersattigte Losungen zu bildeu , eine stbrende Rolle; 
man begepet diesem Verhalten ja am besten dadurch, dass man durch 
-4uwendung iiberschussigen Natriumsulfats die Liislichkeit des Blei- 
alllfats herabmindert. Hierbei ist en bemerken, dass die Umsetzung 
zwischen basischern Bleiacetat und Natriumsulfat, auch wenn dieses 
iru Ueberschuss rorhanden ist, langeamer verl%uft a h  die des neu- 
tralen Bleiacetats. Daher wird eine uiit Natriumsulfat versetzte und 
urch eirier Stunde filtrirte Liisnng Ton Bleiessig durch Zusatz von 

in der Abhandlung selbst nachzusehen. Foerster. 

[2*] 
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Essigsiiure gefallt; wurde sie aber erst 24 Stunden nach erfolgtem Zo- 
satz des Natriumsulfats filtrirt, so rief Essigeaure keine Triibung mehr 
hervor. Die Angaben des Verf. iiber die auf einander reagirenden 
Mengen der in Wechselwirkung gesetzten Salze aind leider nicht n a c ! ~  
Molekiilen ausgedriickt; in diesem Falle wiirden sie von erhiihtem 

Veber das Verhalten von neutralem und basischem essig- 
saurem Blei gegen ltohlensaures, schwefeleaures und phosphor- 
saures Natrium in Uegenwart von Invertzucker, von A. B o r n -  
t r i iger  (Zeitechr. f. angew. Chem. 1894, 521 - 528). Wie S t e r 11. 
F r a n k e l  und H i r s c h  (dieee Berichte 26, Ref. 1020 und 27, Ref. a l l )  
gezeigt haben, ist die Fiillung des Bleies aus Bleiacetatlosungen trci 
Gegenwart von Invertzucker unvollstiiiidig und zwar komrnt der L&- 
vulose diese Wirkung zu. Die Versuche des Verf. bestatigen dies and 
zeigen, dass die klehen Mengen des von iiberschiissiger Sodu in LB- 
sung gehaltenen Bleicarbonats durch Anwesenheit von Invertzucker 
erheblich gesteigert werden und zwar umsomehr, je grosser die 
Merge Invertzucker und der Ueberschuss an Sodalosung ist. Nach 
laugerem Stehen der Fliissigkeit vermehrt sich die ausfallende Bleimenge 
nicht unerheblich; es bleibt aber immer noch eine erhebliche Menge 
gelost. Auch die Abscheidung des Bleies aus der LSsung ron basischem 
Bleiacetat durch Natriumsulfat wird durch Anwesenheit von Invertzucker 
wesentlich verlangsamt; die Einwirkung vou Natriumsulfot ober auf 
neutrales Hleiacetat sowie von Natriumphosphat auf neutrale und ba- 
sische Losungen von essigsaurem Rlei wird durch Invertzucker nicht 

Ein Trockehschrank, wird vim E. v. Wiilckni ty  (Zeitechr. f. 
angew. Chem. 1894, 461 ) beschrieben und durch Zeichnung erliiutert. 

Werthbestimmung von Yergeln far hydraulische Zwecke 
durch chembche Analyse, von G. L u n g e  und M. Schochor-  
T s c h e r n y  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 481-495). Da der 
Vorgang beim Brennen hydradischer Miirtel aller Wahrscheinlichkeit 
nach darin besteht, dass der dabei aus dern kohlensanren Kalk enr- 
stehende freie Kalk auf die thoirerdehaltigen Silikate und einen Theil 
der freien Kieselsaure der angewandten Mergel aufschliessend wirkt, 
indem er diese in cbemisch leicht zersetzbare Silikate verwandelt, so 
wird man am besten entscheiden konnen, ob ein Mergel zur Hei- 
stellung hydrauliacher Miirtel rnehr oder weniger geeignet ist, wenu 
man ihn zuniichst brennt und alsdann die Menge des aufgeschlosseneu 
Silikates bezw. des unaufgeschlossenen Riickstandes ermittelt. dm 
besten gelangt man zu diesem Zicle, wenn man den zu untereuchenden 
Mergel (als ganzes Stuck oder in kleineii Brocken) a u f  helle Rch-  
glut oder besser iroch auf Weiesgluth erhitzt und die feingepulverre 

Werth gewesen sein. Fucrntcr. 

beeinflusst. Vergl. das vorhergebende Referat. Foorster 

Fuentci. 
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Substanz mit verdiinnter Salzsiiure ( I  : 3) nnd dann rnit 5-procentiger 
Sodalijsung auskocht und den gut auagewaschenen Riickstand gliiht 
und wiigt. Die auf diese Wcise rnit einer Anzahl von Mergeln BT- 

haltenen Ergebnisse liessen diese I beeiiglich ibrer Giite in der 
gleicben Reihenfolge erscheinen wie die fiir ihre Zug- und Drack- 
festigkeit, ihre Volumenbestiindigkeit, Bindeeeit n. s. f. ermittelten 
Wertbe. Weitere Untersuchungen werden ergeben miissen, inwiefern 

Zur titrimetriechen Trennung von Hydroxyden und Carbo- 
naten und Biaerbonaten und Carbonaten von Alkalien, alkali- 
schen Erden und der &bgneeia, von C. K i p p e n b e r g e r  (ZsiUdr. 
f. angew. Chem. 1894, 495-5503). Auf Grund der in neuerer Zeit 
wiederholt ausgefiihrten Untersuchnngen des Verhaltens gewisser 
schwacher Siiuren gegen Indicatoren hat man fiir die Bestimmung 
mancher derselben, z. B. f i r  Boregore oder ftir Phospborsiiure, alkali- 
metrische Verfahren ausgearbeitet. Verf. hat das Verbalten einer 
Reihe von Indicatoren gegeniiber der Kohlenahre untersucht, wenn 
diese mit jenen in Lijsung om die Alkalien, die alkalisohen Erden 
oder die Magnesia in Wettbewerb tritt. Es erwiesen aich Phenol- 
phtalei'n, Bleu de Lyon und Alkannin (leteteres in gesattigter alko- 
holischer Lijsung angewendet) als brauchbar, um Carbonate und 
Hydroxyde bezw. Carbonate und Bicarbonate neben einander zu be- 
stimmen. Die genannten Indicatoren geben namlich einen scharfen 
Farbenumschlag, wenn die Menge der den zu untersuchenden Lijsungen 
zugesetzten Schwefelsiiure alles Hydroxyd nentralisirt und allea 
Carbonat in Bicarbonat verwandelt hat. Die Menge des letzteren 
findet man, wenn man nunmehr Methylorange der Lijsung zusetzt 
und weiter bis zum Auftreten reiuer Rosafarbung titrirt. Aua den 
beiden so gefundenen Werthen kann man leicht auf die Menge des 
urspriinglich vorhandenen Hydroxyds, Carbonata oder Bicarbonats 
schliessen. Bei der Titration von Magnesiumcarbonatlosongen warden 
nur bei Anwendung von Phenolphtalei'n scharfe Ergebnisse erhalten. 
Von den anderen untersuchten Indicatoren, Hiimatoxylin , GalleYn, 
(fentianablau , Bleu de P o k i e r ,  Indigsehwefelsaure, Flavescin , ist 
keiner in befriedigender Weise allgemeinerer Anwendbarkeit ftihig ; 
nur Hiimatoxylin liess sich benutzen, um Magnesiacarbonat neben nicht 
zu reicblichen Mengen von Alkalicarbonat eu bestimmen, da es mit 
jenem eine blaue, rnit diesem und rnit Magnesiumbicarbonat aber eine 
purpurviolette Fiirbung giebt. Die vom Verf. gegebenen Erkliirungen 
seiner Beobachtungen iibergehen die neuern von Os twa ld  wie von 
N er  n s t in ihren Lehrbtichern dargelegte, so einfacbe Theorie der 
Indicatoren rollstandig, so interessante Ergebnisse gerade eine ein- 
gehende Priifung derselben durch Versuche liefern diirfte. 

diese Ergebnisse sich verallgemeinern lassen. Foerater. 

Poerster. 
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Ueber die quentitative Beetimmung voa Mangan, Magne- 
sium, plink, Kobalt und Nickel mittels der Oxalatmethode nach 
Prof. A. CIe8een ,  von G. N a s s  (Zsitschr. f. angew. Chem. 1894, 
501 - 508). Die zumeist schon von R o f a b l  (1naug.-Dissert. Berlin 
1890) gemachten Beotmhtungen, dase das von C las sen  (Handbuch 
d. quant. chem. Aiialyse, 4. Aufl.) angegebene Verfahreii zur qunnti- 
tativen Abscbeidung dps Maugans iind iihnlicher Metalle in  Gestalt 
ihrer Oxalate bei Mangau, Kobalt und Nickel zu niedrige Ergehniew 
liefert, wird durch eingehende Versuchsreihen bestiitigt. Fiir die He- 
stimmiing von Zink und Magnesium ist jedoch das Verfahren anwend- 
bar, ohne aber gegeniiber den ziir Abscheidung dieser Metalle gfh- 

Ein einfmoher Apparat fiir gasanalytische Zweoke, yon C. 
K i p p e n b e r g e r  (Zeitschr. f. angew. Chena. 1894, 517-520 und 
714-715). Der fiir manche, zumal technische Zwecke nicht uiig+ 

eignete Apparat ist in der AbLandlung durch eine Zeichnung erlauteri, 

Die gewichtsanalytisohe Beetimmung reducirender Zucker 
mittele Fehling'soher Lasung, von A. P r x g e r  (Zeitschr. f .  angew. 
Chem. 1894, 520- 53 1 ). Verf. erhiel t befriedigende Ergebnisse. als 
er das au8 F e h l i  n g'scher Losung abgeschipdene Kupferoxpdul nach 
dem Aufuammeln aut' eiriem Papierfilter und Trocknen, unter standiprni 
Umriibren mit einem Platindraht i n  eineni Platiritiegel durch vm - 
sichtigee Gliihen in Kupferoxyd vnrwandelte , nachdem zuvnr d a a  
vom Niederschlag moglichst befreite Filter fiir sich verasrht war 
(vergl. dime Berichte 26, Ref. 338;  27, Ref. 523, 607). 

Zur einheitlichen, analytischen Untereuchung der Zinkerze. 
von E. J e n s c h  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 541-543). Siehe 

Zur  Beetimmung d e r  Phosphoreaure neoh dem Citrmtver- 
fahren, von F. G l a s e r  (Zeitschr. f. angew. Chein. 1894, 543-545). 
Die schon von Neubaue r  (dies6 Berichte 26, Ref. 824) uachgewiesene 
Fehlerquelle bei der PhosphorsBuretieatimmung in der ammoniakali- 
scheu LGsung des Molybdauuaureuiederschlages knmmt auch in Betrachr, 
wenn LGsungeii ron Natriumphospbat nach dem Citratverfahren mit 
Magnesiamischung gefiillt werden. 1st die von dieser zugeeetete Menge 
zu gering, so enthalt der ausfallende Niederschlag etwas mehr €'hoe- 
phorsiiure ale zur Bildung des Magiiesiuixipyrophosphates iiothig k t ,  
iind diese verfliichtigt Rich dann beim Gliiheii des Niederschluges. 
Gleichzeitig t r i t t  irn rorliegeuden Falle noch eine zweite, im gleiclien 
Sinne das Ergebniss beeinflussende Fehlerquelle in Wirksamkeit, in- 
dem etwas Phosphorsaure in der L6sung bleibt. Bei der Analyse 
yon Kalk und Eisenoxyd eiitbaltenden Phosphaten haben diese Fehler- 

briiuchlichen Brbei tsweieen \'orthei!e zu besitzen. Foerster 

anf welche verwiesen werden muss. Foerster. 

Foerster 

die Abhandlung selbst. Poerater. 



quellen keine pralr tische Bedeutung. Andereraeits aber ist es, wenn 
man einen grossen Ueberschuss von Magnesiamischung vermeidet, in 
diesem Falle richtig, die Flissigkeit, i n  welcher die Fallung geschah, 
baufiger aufzuruhren. Foerskr. 

Ein einfaohes Viakosimeter, von M. Wendr ine r  (Zeitschr. f. 
angelo. Chem. 1891, 545 - 547). Der beschriebene Zahigkeitsmesser 
wird durch eine Abbildung erliiutert. R. K i l l i n g  macht (Zeitschr. 
f. angew. Chm.  1894, 642) darauf aufmerksam, dass die Wendr ine r -  
sche Anordnung gegeniiber dem E n g l e  r'schen Zahigkeitsmesser keine 
Vortheile bietet. Foerster. 

BeitrBge x u r  Maaseanalyse, von B. Reini tzer  (Zeilschr. f. 
angew. Chem. 1894, 547-554 und 573-578). Die Arbeit enthiilt 
eine Reihe werthvoller Erfahrungen und beachtenswerther Anleitungen 
auf dern Gebiete der Alkalimetrie, deren Wiedergabe im Einzelnen 
nicht wohl angeht. Besonders hervorzuheben ist, dass die Titrirungen 
mit Lakmus ale Indicator schiirfer ausfallen als bpi Anwendung ron 
Phenolphtale'in und besonders von Methylorange, eine Thatsache, die 
entsprechend der verhllltnissmassig grossen Ariditat des Methylorange 
auch vorauszusehen ist. Um bei Anwendung von Lacmus acharfe Er- 
gebnisse z u  erbalten, ist ansser einer sehr aorgfdtig bereiteten Lac- 
mualiisung eine miiglichst vollstandige Ausschliessung der Kohlensaure 
erforderlich. Die zuvor mit der zur Neutralisation nahezu niithigen 
Meiige Alkali oder Siiure versetzte Liisung wird durch Kochen von 
der Kohlenslure befreit und dann, w a ~  sehr wichtig ist, schnell ab- 
gekuhlt und zu Ende titrirt, da in der Kalte der Farbenumschlag bei 
Lacnius sehr riel schkfer als in der Warme erfolgt. Als Urmaase 
fiir die Alkalimetrie dient dem Verf. ebensogut Soda wie Salmiak. 
Fir die Ausfiihrung der Titerstellung der Normalsauren werden eine 
Anzahl beherzigenswerther Winke gegeben und dabei auch ftir die 
Uebertreibung des Ammoniaks eine einfachere Anordnung ale bewlhrt 
empfohlen als die bisher haufig zu diesem Zwecke verwandten. Alle 
feineren alkalimetrischen Messungen miissen natiirlich in QetXssen aus 
gutem Glase vorgenommen werden; es leistet dabei das auch schon von 
K o h Ira u s c h eowie von dem Referenten lils gegen Wasser besonders 
niderstandsfahig hervorgehobene Jenaer Apparatenglas treffliche 
Dienste. Es muss jedoch hierbei besonders bemerkt werden, 
dass nur einigermaassen stark alkalische Fliisuigkeiten, schon zehntel- 
normale Alkaliliisungeu, die borsiiurereichen Glaser, zu denen das 
Jenaer Apparatenglas gehiirt, erheblich starker angreifen als die ge- 

Wiirde sich mehr das kohlensaure oder des schwefelssure 
Natrium empfehlen, wenn man naoh der Ausfilllung von Mosten 
und Weinen rnit Bleiesaig dea Blei vor den F e h l i n g - S o x h l e t -  
echen Titrirungen beseitigen will? von A. B o r n t r I g e  r (Zeit8chr. 

wahnlichen guten, borsllurefreien Silikatglaaer. Foerster. 



f. angew. Chsm 1894, 554-5559). Die Frage wird EU Gunsten des 

Ueber die Beeinflussung des Reductionsvermogens von In- 
verttzuckerltisangen durah Stehenlassen oder Eindampfen mit 
Bleixucker oder Bleiessig, von A. Borntr i iger  (Zeitscrhr. f. angew. 
Chem. 1894, 579-582). Dampft man die aus Weinen nach der 
FBllung mit Bleiessig erhaltenen Filtrate oder Waschwiisser ein, so 
erscheint die aus dem Reductionsvermogen der Liisung ermittelte 
Znckermenge erheblich vermindert. LIisst man die Weine dagegen 
mit Bleieaeig stehen, so iet dies ohne Einfluss auf die Zuckerbe- 
etimmung. Die gleiche Wirkung wie der Bleiessig hat such Blei- 

Ueber den Einfluss der Volumina der duroh Bleiessig und 
etwa spliter nooh duroh Soda oder Glaubersale hervorgerufenen 
Niedersohlsge auf die Resultate der Zuokertitrirungen in 
Weinen vor und naoh der Invereionsprobe, von A. B o r n t r a g e r  
(Zeitechr. f. angm. Chem. 1891, 583- 591). Der fragliche Einfluss 
h t  nicht vorhanden, und darum ist es iiberfliissig, die durch Bleiessig 
bezw. Soda oder Glaubersalz bei der Analyse von Siissweinen oder 

Flasohe rnit Flussigkeitsdiohtung sum Wasohen, Trooknen 
und Absorbiren von Gasen, von F. Meyer (Zeitsclr. f. ungew. 
Chem. 1894, 617). Die Einrichtung wird liingst an vielen Stellen an- 

Eine einfaohe Methode zur Untersuohung von Butter auf 
fremde Fette griindet C. K i l l i n g  (Zcitschr. f. angew. Chem. 1894, 
613- 645 ond 739-740) auf die Beetimmung des versehiedenen Ziihig- 

Untersuohungen iiber die sohwefeleaure Thonerde des 
Hsndels, von H. v. KCler und G. L u n g e  (Zeitschr. f.  angew. Chem. 
1894, 671--676). Von den Verunreinigungen, welche in der schwefel- 
sauren Thonerde des Handels vorkommen konnen, sind vor Allem Eisen- 
salze bei der Anwendung jenes Salzes in der Fiirberei und Driickerei 
in Betracht zu ziehen. Ihre Menge kann man colorimetrisch mit 
Hiilfe der Rhodanreaction ermitteln, indern man die LGsung des zu 
iintrrsuchenden Sulfate rnit einem Tropfen Salpetersaure oxydirr. 
dann n i t  Rhodankalium versetzt nnd mit Aether susschiittelt. Die 
Fiirbung, welche der letztere dabei erhjilt, vergleicht man mit der- 
jenigen, welche einer gleichen Menge Aether nach Zusatz bestimmter 
Mengen von Eisenoxydsalz zu der damit anszuschiittelnden FliiPsig- 
keit ertheilt wird. Diesem Verfahren wird von den Verff. gegeniiber 
demjenigen i n  wassriger Losung der Vorzug gegeben. Bestimmt man das 
Eisenoxyd i n  der nicht rnit SalpetereHure oxydirten Lasong des 

whwefelsauren Natriums entschieden. Foerster. 

zucker. Foe IS t cr. 

Mosten erhaltenen Niederschliige auszuwaschen. Foerster. 

gewandt. Poerster. 

keitsgrades der geschmolzenen Buttersorten. Foerstrr. 



-Sluminiumeulfats, so entspricht der Unterschied beider Restimmungen 
der anwesenden Menge von Eisenoxydul. So wurde in 13 als sgute 
bezeicbneten Handelssorten von schwefelsaurer Thonerde 0.0005 bis 
0.005 v. H. Eisen, und zwar 0.0003 bis 0.004 v. H. als Oxyd nnd 
0.0002 bis 0.0012 v. H. als Oxydul, aufgefunden. Aueserdem wurde 
die freie Schwefelaaare bestimmt, wobei das hierfiir von B e i l e t e i n  
und Grosset  (Zeitgchr. f. analyt. Chem. 1890, 73) angegebme Ver- 
fahren sich allein bewiihrte. Endlich ergab die Priifung auf Zink die 
Anweeenheit dieses Metalls in einem der Handelamuster, wzhrend 
Kupfer und Chrom niemals aufgefunden wurden. Fiir die Anwendnng 
des Thonerdesulfats zur Herstellung von Beizen ist bei der  Tiirkisch- 
rothfiirberei schon ein Gehalt von mehr als 0.001 v. H. Gesammt- 
eisen von schiidlichem Einfluss, wobei allerdings ein Gehalt von 
Oxydul weniger von Belang ist, als ein solcher von Oxyd; auch ein 
kleiner Zinkgehalt beeintriichtigt die mit der Beize erzielten FBr- 
bungen erheblich. Weit weniger s tar t  ein Eisengehalt die Anwen- 
dung des Thonerdeeulfats in der Druckerei, hier kommen auch die 
grossten der in den untersuchten Handelemustern enthaltenen Eieen- 

Zur Beet immung des Stioketoffe in der Nitrocellulose, von 
D. S t a n o j e w i t s c h  (Zeitachr. f. angew. Chsm. 1894, 676-678). 
Gelatinirte Nitrocellulose (Hlilttchenpulver) braucbt fiir die Stickstoff- 
bestimmung nicht besondere fein zerkleinert zu werden, wenn man es 
in der Hitze mit Queckeilber und Schwefelsaure zersetet. Dies kann 
im Nitrometer nicht vorgenommen werden, und daher hat  sich der 
Verf. zu dem genannten Zweck einen in  der Abhandlung durch eine 
Zeichnung erlauterten Apparat eingerichtet, welcher im Wesentlichen 
demjenigen bei der Stickstoffbestimmung nach S c h l o e s i n g ' a  Ver- 

Einigee a m  der ans ly t ieohen  Praxia, von H. N e u b a u e r  
(Zdtechr. f. angsw. Cham. 1894, 678-679). Setzt man der Lijsung, 
aus welcher man Ammoniummagnesiumphosphst abscheiden will, e twa 
5 g  Ammoniumsulfat zu, so ist das durch kurzes Gliihen des alsdann 
gefiillten Niederschlagee erhaltene Magnesiumpyrophosphat rein weies. 
- Will man in einer Operation den Gehalt eines Diingemittels an 
Stickstoff und an Phosphor ermitteln, so lost man l o g  desselbeo in 
einem 500 ccm-Kolben. in 50-60 g heisser Schwefelsaure, indem 
man 2 g Quecksilber und etwas Paraffin hinzufiigt. Nach dem Er- 
kalten verdiinnt man mit Wasser, fiillt den griissten Theil des die 
Yhosphatfiillung atijrenden Quecksilberoxydulsnlfats mit etwas Koch- 
ealzliisung aus, fiillt auf 500 ccm auf, filtrirt durch ein trockrnes 
Faltenfilter und bestimmt in 50 ccm des Filtrate den Stickstoff, in 
anderen 50 ccm den Phosphor nach dem Titratverfithren. Beim Auf- 

mengen nicht in Betracht. Foereter. 

fahren gebrauchten nachgebildet ist. Foeruter. 



schliessen der Substanz mit kochender Schwefelsiiure bediente sich 
Verf. mit besonderem Vortheil der  Kolben aus Jenaer  Apparatenglas. 

Ueber die Bestimmung von Eiaenoxyd und Thonarde in 
Mineralphosphaten, von W. H e s s  (Zeitschr. f. angew. Chen. 1894, 
679-683 und 70 1-708). Die eiogehrnden Versuche des Verhssers 
zeigen, dass die nach dern Acetatverfahren aus der sauren Losung 
der Mineralphosphate erhaltenen Niederschlage keine einheitliche Zu- 
aammensetzung haben und jedenfalls nicht der Formel Ala(PO*)a, 
Fes  (P 04)s entsprechen. Derartige neutrale Phosphate entstehen zwar 
aus Losungen, welche GberschGssige Phosphordure enthalten , aber 
schon beim Auswaschen verlieren sie Phosphorsaure, und zwar 
j e  nach den Versuchsbedingungen in verschiedenem Maasse. Der  
Phosphorsauregehalt solcher Niederschlage muss daher stets beson- 
ders bestimmt werden. Die  von G l a s e r  (Zeitschr. f .  anaZ,yt. Chem. 
81, 383) gemachte Angnbe, dass d s s  Acetatverfahren unter ge- 
eigneten Bedingungen kalkfreie Niederschlige geben konne, bestatigte 
sich hei zahlreichen Versuchen nicht. Dagegen kann man mit schwach 
saurem Amrnoniumacetat zu einer scharfen Trennung von Thonerde 
und Kalk gelangen, wenn man bei Gegenwart yon iibersctiiissigem Am- 
moniumphosphat arbeitet und die Fallung drcimal wiederholt. ,4uf 
diese Weise gelangt man, wenn man nicht unterlasst, die Phosphor- 
siiure im Niederschlag zu bestimmeo, fur den Gehalt der Mineral- 
phosphate an Thonerde und Eisenoxyd zu dem gleichen Ergebniss, 
als wenn man nach dem etwas umstandlicheren G l a  ser-  Jones’schen 

Eine new Methode der Milohfettbeetimmung, von P. Per- 
n a n d e z - K r u g  und W. H a m p e  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 
683-687 und 709-710). Die zu untersuchende Milch wird zunachst 
mit fein geschlilrnmrntem Kaolin zu einer krameligen Masse angerieben 
und diese darauf mit einer ausreichenden Menge von wasserfreiem 
Natriumsulfat zum Zweck der Bindung des Wassers versetzt. Nun- 
mehr zieht man die pulverige Masse mit Aether aus, verdsmpft einen 
beatimmten Theil der itherischen Lijsung und wiigt das zuriickblei- 
Lende Fett. Eine besondere Wagevorrichtung, welche es ermoglichte, 
den Pettgehalt der Milch unmittelbar in  Hunderttheilen abzulesen, 
wird durch eine Zeichnung erlautert. Die  nach diesem Verfahren 

Die chemisohe Zusarnmensetzung der Colanuss, von c. u ff e 1 - 
m a n n  und A. R o m e r  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 710-713). 
Es wurden 12 verschiedene Handelseorten der Colanuss analysirt und 
in ihrer Zusarnmensetzung, zumal ihrern Caffelngehalt einander sehr 

Reinigung von Zuokerfabriksabwlssern , van E. D o n ti t h 

Foerster. 

Alkoholverfahren arbeitet. Foerster. 

gewonnenen Ergebnisse sind befriedigende. Foerster. 

ahnlich gefunden. Foerster. 

(Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 713-714). Foerster 
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Trennung des Kupfers von Cadmium, Zink und  Nickel, von 
P. N. R a i k o w  (Chem.-Ztg. 18, 1739). Das vorgeschlagene Ver- 

Ueber Melitriose und deren quantitative Bestimmung, von 
A. Bau  (Chm.-Ztg. 18, 1794-1799). Melitriose wird von Unterhefe 
leicht und vollstiindig vergohren, durch Oberhefe aber wird nur die 
abgespaltene Liivulose zerstort , wahrend die Melibiose unverandert 
bleibt. Da kein anderes Kohlenhydrat ein ahnliches Verhalten zeigt, 
kauu bierauf eine quantitative Bestimmung der Melitriose begriindet 
werdeo. Man versetzt gleiche Mengen der zu untersuehenden Losung 
einerseits mit Unterhefe, andererseits mit Oberhefe, lasst vollstiindig 
vergabren und bestimmt in beiden Fallen die Extractmengen. Der 
Mehrbetrag desselben in der mit Oberhefe vergohrenen Liisung ent- 
spricht der aiis der Melitriose stammenden Melibiose. Wiirde man 
deren Reductionsvermogen oder DrehungsvermBgen kennen , so liease 
sich die Bestimmiing wobl auch einfacher aasfiihren. Verf. gedenkt, 

Jodometrische Verauche und Beitrag zur Kenntniee der 
Jodstiirke, von c. L o n n e s  (Zeitschr. f. analyt. Chm.  33, 409-436). 
Die Reaction von Jod auf Stiirke wird unter allen UmstRnden, und 
zwar aach bei Cegenwaart von Alkalicarbonaten oder -bicarbonaten, 
diirch die Anwesenheit ron Jodkaliurn erteblich erleichtert und ge- 
winut dadurch an Scharfe. Bei Gegenwart von Ammoniumbicarbonat 
kann noch 0.5 mg As803 mit grosser Genauigkeit durch Jodlosung 
bestimmt werden. Die Einwirkung von freiem Jod auf kaiistische 
oder kohlensaure Alkalien fiihrt stets zuniichst zu einer ungefiirbten 
Liisung, welche arsenige Siiure zu oxydiren vermag, und in welcher 
eine niedera Oxydationsstufe des Jods vorhanden ist; aus dieser Ver- 
bindung entsteht dann erst dae jodsaure Alkali. Auch bei Anweaen- 
heit von iiberschiissigem Alkali erfolgte die Umsetzung mit Jod nkht 
angenblicklich, sondern diese ist auch nach mehreren Minuten noeh 
nicht vollstandig. Verhiiltnissmassig gering sind die gegen Alkali- 
bicarbonate in Reaction tretenden Jodmengen. Anwesendes Jodkalium 
verz6gert nun den Vorgang namentlich zwischen Jod und kohlen- 
saurem Alkali, offenbar weil es die elektrolytische Dissociation dee 
geloaten: Jods vermiudert. Nach dieser Richtung hin diirfte wohl 
iiberhaupt vortheilhafter als in der vom Verf. eingeschlagenen die 
Erklarung mancher interessanten, von ihm beobachteten Thataachen 
zu srichen sein. Hinsichtlich der Natur der Jodstiirke ist Verf. 
a u f  Grund seiner Versuche zu der von Mylius aufgestellten An- 
sc~auung~gelangt. Die For Kurzem von Meineke ( h e  Berichtc 27, 
Ref. 205) dagegen erhobenen Einwande werden schlagend widerlegt. 
Es zeigte sich, daes beim Zusammenbringen ron reiner wiissriger 
Jadliisung und von Starke ein Theil des freien Jods verachwindet, 

fahren besitet keine Vorziige gegenfiber den iiblichen. Foerster. 

i n  dieser Richtung weiter zu arbeiten. Foerster. 
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and allem Anschein nach in Jodwasserstoff iibergeht; i n  dem Maasse 
ale sich dieser bildet, nimmt die Menge der entstehenden Jodstiirke 
zu. Ferner wurde nach Fallung einer jodkaliumhaltigen Jodliisung 
mit Starke im Filtrat weniger Jodid gefunden als urspriinglich vnr- 
handen war ,  also ein dern Meineke’scben cntgegengesetztes, den 
betreffenden My1 i us’schen Versuch aber bestiitigendes Ergebniss, 
welcbes die Mitwirkung des Jodkaliums an der Bildung der dodstarke 
aufs Deutlichate darthut. Dies wird auch noch besonders dadurch 
bewiesen, dass Ton dem Jodgehalt der Jodstlirke nur etwa zwei 
Drittel auf arsenige Saure oxydirend wirken Iriinnen, wahrend d e r  
Rest ale Jodid becw.. Jodwasserstoff vorhenden ist. Schliesslich wird 
darauf hingewiesen, dass, wenn nach M e i n e k e  auch andere Salze 
ausser Jodalkalien die Jodsttirkebildung, wenn auch in vie1 geringerem 
Maasse ale diese, befiirdern, dies daher riihrt, dass diese Salze rnit 
freiem J o d  mehr oder minder reichliche Mengen Jodide in wassriger 

Ein verbesserter Trockenkasten, von W. H o f f m e i s t e r  (Zeitschr. 
f. analyt. Chem. 83,  437-438). Die  Anardnung wird durch eine 

Neuer Apparat fiir die Maassanalyse, von D. S i d e r s k y  
(Zeibchr. f. analyt. Chm. 83, 458-4440). Die Vorrichtung ist im 
Wesen schon bekannt; eine Zeichnung in der Abhandlung erlautert sie. 

Zur Frage der oontinuirlich wirkenden Gasentwickler, von 
N i c .  T e c l u  (Zeitechr. f. analyt. Chsm. 88, 441-446). Es wird ein 
neuer, mancherlei Vorziige bietender, fortdauernd wirkender Oasent- 

Ueber die Anwendung von Laomus und methylorange 81s 
Indicatoren in der Maassanalyse, von G. L u n g e  (Zeibchr. f. an- 
gew. Chem. 1894, 733-738). Verf. weist darauf hin, dass die 
neuerlich von R e i n i  t z  er  (vergl. ein vorangehendes Referat) ver- 
tretene Ansicht, Metbylorange sei ein erheblich weniger empfindlicher 
Indicator ale Lakmus, nicht uneingeecbriinkt richtig ist, dass vielmehr 
beide Stoffe die gleiche Sicherheit der Bestimmungen geetatten, so 
lange man mit normalen bis */s normalen Lijsungen arbeitet, und 
man sorgfiiltig die von R e i n i t z e r  fiir das Titriren mit Laemus 
gegebenen Vorschriften hefolgt. Thut  man dies auch beim Titriren 
rnit 1/10 Normalliisungen, eo gieht hier das Lacmus einen scharfereu 
Farbenumschlag als Methylorange. Im Uebrigen bleibt dem letztoren 
Indicator gegeniiber Lacmus der Vorztig griisserer Bequemlichkeit in 

Liisung geben. Foerster. 

Zeichnung erliiotert. Foerster. 

Foerster. 

wickler beschrieben und durch Zeichnung erlantert. Foerster. 

der Anwendung. Forrster. 


