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metallglanzenden Krystallen absetzte. Sie gebcn ihr die Formel 
(CS HS SO3 K)s K J . J5 und bezeichnen sie als Kaliumbenzoleulfoper- 
jodid. Die Verbindung wird auch gewonnen, wenn man benzolsulfo- 
saures Kalium in moglichst wenig Wasser lost und hiermit eine Liisung 
von J o d  in Jodkalium mischt. In dem Perjodid sind 5 Atome J o d  
lose, eines fester gebunden. In ahnlicher Weise, wie eben erwahnt, 
lasst sich ein Natrium-'und Baryumsalz darstellen. - Die Untersuchung 
wird rnit anderen organischeu Sulfosauren fortgesetzt. Leoze. 

Physiologische Chemie. 

U e b e r  d i e  Zweckmliss igkei t  von In jec t ionen  m i t  O x y s p s r t e i n  
vor A n w e n d u n g  der Chloroformnarkose ,  von P. L a n g l o i s  und 
G. M a u r a n g e  (Cornpt. rend. 121, 2ti3-266). Durch eine grosse 
Anzahl praktischer Versuche haben Verff. festgestellt, dass durch 
vorherige Injectionen von Spartein oder Oxyepartein in Verbindung 
mit Morphin die Chloroformnarkose sehr giinstig beeinflusst wird. 
Die Narkose tritt sehr raach eiri und kann durch wenig Cbloroform 
langtl aufrecht erhalten werden. Der  Herzschlag ist regelmassig und 
ziemlich kraftig. 'rliiiber. 

Analytische Chemie. 

U e b e r  die quantitative Bes t immung geringer M e n g e n  Araens, 
Ton A. C a r n o t  (Compt. rend. 121, 20-22). Die gebrauchlichen 
Methoden zur Bestimmung des Arsens geben wenig befriedigende 
Resultate, wenn es sich, wie beispielsweise bei den Mineralwassern, 
urn sehr kleine Mengen Amen handelt. Sehr befriedigende Ergebnisse 
hat  dagegen dem Verf. in diesem Falle eine von ihm ausgearbeitete 
Methode geliefert, die auf folgendem Princip beruht: Das Arsen wird 
als Schwefelarsen gefallt, das in dem Niederscblage als Tri- oder 
Pentasulfid enthaltene Amen wird durcb Digestion mit Ammoniak in 
Liisung gebracht, der dabei gleichzeitig in Losung gegangene Schwefel- 
wasserstog wird durch Silbernitrat gefallt, und durch Zufiigung von 
Wasserstoffsuperoxyd wird alles vorhandene Arsen in die Form von 
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Arsensaure iibergefiihrt; die Arsensaure wird als arsensaures Wismuth 
gewogen. Die Ausfiihrung der Methode ist im Original genau be- 

Ueber die quantitative Beetimmung der Thonerde in den 
Phoephaten, von H. L a s n e  (Compt. rend. 121, 63-66). Nachdem 
auf die Mange1 und Unbequemlichkeiten der bekannten Methoden zur 
Bestimmung der  Thonerde in den Phospbaten hingewiesen ist, wird 
von dem Verf. eine neue Methode in Vorscblag gebracht. Die Methode 
beruht darauf, dass Thonerde in Gegenwart eines Ueberschusses von 
Phosphorsaure durch Natronlauge vollstandig aufgelost wird, wabrend 
die anderen Basen, welche die Thonerde gewobnlich begleiten, namlich 
Kalk ,  Magnesia, die Sauerstoffverbindungen des Eisens und des 
Mangans vollkommen gefiillt werdeu, entweder in  Form von Phos- 
phaten oder in  Form van Sesquioxyden. Man verfahrt z. B. unge- 
fahr SO: 1.25 g Phosphat wird rnit Salzsaure zur Trockne verdampft, 
wobei die Fluoride zerstort werden, wahrend die Kieseleaure unliis- 
iich gemacht wird. Der Riickstand wird mit Wasser aufgenommen 
und filtrirt. Die Losung giesst man in eine in einer Nickelschale be- 
indliche Lijsung von 5 g chemisch reinem Aetznatron ond 1 g Natrium- 
phosphat und erwarmt das  Gemisch unter Umriihren 1 Std. lang auf 
uugefahr looo. Dann bringt man dae Gesammtvolumen der Fliissig- 
keit aiif 250ccm, und fugt, um dem Raume Rechnung zu tragen, den 
d e r  Niederschlag einnimmt, noch 0.5 ccm Wasser hinzu. Man filtrirt 
nun,  bis 200 ccm hindurchgelaufen sind und hat dann eiue alkalische 
Liisung der in 1 g Phosphat enthaltenen Thonerde. Auf diese Weise 
wird das Auswaschen des Niederschlags nmgangen Fiir die Ab- 
scheidung des Aluminiumphosphats ails der alkaliscben Losung giebt 
der Autor noch verschiedene Winke, beziglich deren indessen auf das  

Ueber die quantitative Bestimmung der BorsELUre, von H. Jay 
und D u p a s q n i e r  (Compt. rend. 121, 260-262). Verff. haben die 
Methode zur Bestimmung der Borsaure mit Hiilfe von Methylalkobol 
in einigen Punkten modificirt, so dass sie bei allgemeiner Anwend- 
barkeit gute Resultate liefert. Die von organischen Beimengungen 
befreite, getrocknete und gepulverte Substanz wird in einem Kolbchen 
mit einem kleinen Ueberschuss von Mineralsaure vermischt und mit 
e twa 30 ccm Methylalkohol iibergossen. Das Kolbchen ist mit einem 
doppelt durchbohrten Stopfen verschlossen. Durch eine Bohrung fiihrt 
cin langes, verticales, unten umgebogenes Rohr bis auf den Bodeu 
des Kijlbchens; das Rohr  passirt ausserhalb des Kolbens einen Kiihl- 
mantel und tragt unter diesem ein horizontales Ansatzrohr, das recht- 
winklig umgebogen ist und im Halse eiues zweiten, gleichfalle mit 
doppelt durcbbohrtem Stopfen verschlosseneu Kiilbchen miindet. Beide 
Kijlhchen sind ausserdem durch ein Robr verbunden, das  im Halse 

schrieben. TCober. 

Original verwiesen werden muss. Tiiubrr. 



des ersten and am Boden des zweiten miindet. I m  zweiten Kolben 
befindet sich eine abgemessene Menge (3 ccm) Normalnatronlauge. 
Beide Kolben werden im Wasserbade erhitzt. Der  im ersten Rolben 
entwickelte Borsiiureester entweicht mit uberschiissigem Methylalkohol 
in den zweiten Rolben, wo die Borsaure durch das Alkali festgehalten 
wird, wahrend der Methylalkohol wieder entweicht und durch den 
Riickflusskuhler in den ersten Kolben zuriickgelangt. Die Reaction 
ist bei 0.3 g Borsaure in l l /a  Qtunden beendet. Zur Titration wird 
die alkalische Fliissigkeit zunachst gelinde erwarmt, bis der Methyl- 
alkohol verdunstet ist,  dann wird angesauert und nochmala schwach 
erwiirmt, urn alle Spuren COz zu entfernen. Nun  setzt man ganz 
kohlensaurefreies l/10 Normalalkali zu ,  bis Lakmuspapier Neutralitiit 
anzeigt, und titrirt endlich die Borslure unter Anwendung ron 16s- 
lichrni Blau C .  L. B. ( P o i r r i e r )  als Indicator. Die angefuhrten 
Beleganalysen zeigen die Genauigkeit der Methode, die nur durch 
anwesende Fluorwasserstoffsaure ein klein wenig beeiutrachtigt wird. 

Zur quantitativen Bestimmung d e s  Bleies, ron  A. K r e i c h - 
g a u e r  (Zeitechr f. anorg. Chem. 9, 89-1’25). E s  werden die Be- 
dingungen genau und ausfiihrlich festgestellt, unter deneri den1 Verf. 
die elektrolytische Bestimmung des Bleies als Superoxyd gelungeo 
ist; beziiglich de r  Einzelheiten sei auf die Arbeit selbst verwiesen. 
Fur die Analyse des Bleiglanzes kann die elrktrolytische Bleiabschei- 
dung rerwerthet werden; doch iet die Anwesenheit gr6sserer Mengrn 
von Aritiuion stiirend, da es nicht auf einfache Weise vor Beginn der 
Elektrolyse aus der Liisung entfernt werden kann. In  diesem Falle 
ist das ZUP technischen Analyse des Rleiglanzes neben dem elektro- 
lytischen zu empfehlende Verfahren der Bromfallung (M ed  i c u s ,  diese 
Ben’chte 25, ‘2491) anwendbar; es liefert gleich jenem unter Inne- 
haltung gewisser, in der Abhandlung genau erorterter Vorsichtsmaass- 
regeln i n  ziemlich kurzer Zeit befriedigende Ergebnisse, vorausgesetzt, 
dass der Bleiglanz keine grosseren Zinkmengen enthllt. Bemerkens- 
werth is t ,  dass ein Satz wie: )Die Erklarung der Vorgange bei der 
Elektrolyse ist Aufgabe der Physika wenigstens in dieser Allgemein- 
heit in chemischrn Abhandliingen n i c k  ausgesprochen werden sollte. 

Ueber Metalltrennungen in einem mit Brom beladenen 
Kohlensaurestrom, von I?. J a n n a s c h  und Ed. R o s e  (Zeitechr. f. 
anorg. Chem. 9, 194-204). In Verfolg einiger friiherer Mittheilungen 
(dime Berichte 24, 3746; 2 5 ,  124; 26, 1422) haben Verff. das  
Verfahren , Metalle auf Grund der verschiedenen Fliichtigkeit ihrer 
Bromide zu trennen, nacbdem die vorliegenden Salze desselben zuvor 
anf trocksnem Wege in Sulfide iibergefiihrt waren, auf weitere Metall- 
paare angewandt. Dabei liessen sich Wismuth tind Kobalt bezw. 

Truber 

Foerster. 
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Nickel, Zinn und Kupfer, Antimon und Blei bezw. Kupfer unschwer 
scbeiden; freilich diirfte in mebreren dieser Falle der neue Weg gegen- 
iiber den altbewiihrten keinerlei Vortheile bieten. Beeiiglich der friiher 
und hier angefiihrten Beleganalyeen ist darauf hinzoweisen, dass meist 
deren nnr eine angefiihrt wird, und zwar handelt es  sicb dann stet8 
nm solche Mengen der beiden Metalle, welche nicht allzu weit von 
einander verschieden sind, wahrend zu einer Priifung eines analyti- 
schen Trennungsverfabrens es erwiinscht ist, dass man die zti tren- 
nenden Elemente in einer griisseren Anzahl von Versnchen und dann 
in miiglichst wecbselnden Verhaltnissen mischt und wieder von einan- 
der sondert. Ers t  wenn solche Versuchsreihen fiir ein Verfahrem 
zufriedeostellende Ergebnisse geliefert haben, kann der Nachweis sei- 

Untersuohungen iiber die in der Bierwiirze vorhandenen 
amorphen, stiokstoff haltigen , organischen Verbindungen, von 
H. S c h j e r n i n g  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 34, 135-147). In Verfolg 
der kiirzlich (diese Berichte 2 7 ,  Ref. 604) mitgetheilten Versuche bat 
Verf. zur Beurtheilung der Natur der durch die verschiedenen Fal- 
lungsmittel * aus Bierwiirzen abgeschiedenen stickstoffhaltigen Stoffe 
dadurch neue Anhaltepunkte zu gewinnen gesucht, dass er Malz bei 
verschiedenen zwischen 25’ und looo gelegenen Tentperaturen ein- 
maiscbte, nach 1 Stunde die erhaltene Maiscbe rasch abkiihlte und 
dann fiillte. Es zeigte sich, dass bei zunehmender Temperatur die 
Menge des durch Blei oder Zinnlijsung abscheidbaren Stickstoffes ab-  
nahm, wiihrend gleicbzeitig diejenige des durch Ferriacetat oder Uranyl- 
acetat fallbaren Stickstoffes anwuchs. Hieraus und aus weiteren 
Einzelheiten der Befunde wird gefolgert, dass durch jene Fiillungs- 
mittel die urspriinglicb rorhandeoe hocbkomplexe Verbindung o d k  
ihre nacbsten Zersetzungsproducte , Albumin bezw. ihm sehr nahe 
stehende Stoffe, und nucleinartige Korper (Denuclein) niedergeschlagen 
werden, wahrend Eisen- oder Uranliisung die einfacberen Umsetzuogs- 
producte, eine zwischen Albumin und Pepton stehende Korperart, 
Propepton, und die eigentlicheu Peptone angreifen. Ferner ergab 
sich, dass der Hiichstwerth dee aus dem Malz in  Liisung gebenden 
Stickstoffee und gleichzeitig der hochste Peptonisirungsgrad bei e t w a  
60° erreicht wird, bei hiiherer Temperatur nehmen diese Wertbe all- 
miihlicb wieder ab. Bemerkenswerth ist ferner, dass die Menge yon 
Ammoosalzen, die bei dem Maischen des Malzes in Lijsuog gehen, 

ner Brauchbarkeit als erbracht gelten. Foerster. 

von der Versuchstemperatur unabhiingig ist. Foerster. 

Ueber die Bestimmung von sohwefliger SBure und Sohwefel- 
elhure in den Verbrennungsproduoten des Leuchtgases, VOD 

u. C o l l a n  (Zeibchr. f. anazyt. Chsm. 84, 148-15s). Es wurde im 
D r e h s c h  midt’schen Apparat Leuchtgas verbrannt und die Verbren- 



nungsgase durch titrirte Chromsaure geleitet. Die dabei ails dieser 
entstandene Menge vnn Chromoxyd glaubt Veif. allein auf die 
Wirkung der schwefligen Saure zuriickfiihren zu konnen, da weder 
unverbranntes Leuchtgas noch die Verbrennungsproducte schwefel- 
freier Korper, wie von Wallrath, bei seinen Versuchen eine Reduction 
der Chromsaureliisung herbeifiihrten. I n  dieser Weise fand er ,  dass 
nahezu der gesammte Schwefelgehalt des Leuchtgases bei dessen Ver- 
brennung , auch in der riichtleuchtenden Flarnme, in Schwefeldioxyd 
iibergeht und die daneben entstehenden Mengen von Schwefelsaure 
sehr kleine sind. Von den zahlreichen entgegenstehenden Erfahrungen 
(vergl. D e n n s t e d t  und A h r e n s ,  diese Berichte 2 7 ,  Ref. 602) wird 
nur diejenige von Y o u n g  eriirtert, welcher die iiberschiissige Luft 
enthaltenden Verbrennungsproducte des Leuchtgases iiber Natrium- 
carbonatlosungen streichen liess und dann in diesen fast nur Schwefel- 
saure aoffand. Es zeigte sich, dass unter diesen Bedingungen Schwefel- 
dioxyd fast vollstandig in Schwefelsiure iibergeht, Y o u n g  also secun- 
dar  gebildete Schwrfelaaure aufgefundeii hatte. Immerhin bleibt nach- 
zuweisen, wie die schweflige Saure, werin sie wirklich fast allein 
beim Verbrennen des Leuchtgases entsteht, uriter den verschiedensten 
Bedingungen so leicht zur Bildung sehr reichlicher Mengen vonschwefel- 
saure fiihren kann, eine bei manrrichfachen Gelegenheiten unzweifelhaft 
erwiesene Thatsache. (Siehe hierau Referat von D e n n s t e d  t und 

Zum Nachweis von Blut f lecken  in ger ich t l ichen  FBllen, 
von F. G a n t t e r  (Zeitschr. f. analyt. Chenh. 34, 159-160). Es wird 
der Umstand, dass Wasserstoffsuperoxyd in Beriihrung mit organi- 
scber Substanz ein Aufschaumen veranlasst, dazu benutzt, die Ab- 
wesenheit von Blut in Rostflecken auf eisernen Gegenstanden nach- 

N e u e r u n g e n  an Glashahnen ,  von H. W o l p e r t  (Zeitscht. f. 
Man sehe die Zeichnungen in dcr  Ab- 

Ueber S i e d e p u n k t s v e r z u g  und Fluss igke i t sauswurf ,  von 
H. W o l p e r t  (Zeitschr. f. anaZyt. Chem. 34, 164-165). Urn Flussig- 
keiten wahrend des Siedens am Stossen zu verhindern, setzt Verf. 
auf den Kochkolben einen Glastrichter und steckt durch dessen Rohr 
einen Glasstab bis auf den Roden des Kolbens. Da der enge, zwi- 
schen dem Glasstab und der Trichterrohre verbleibende Theil abwech- 
selnd durch condensirte Fliissigkeit verschlossen und bald wieder 
freigegeben ist, findet ein bestandiger kleiner Wechsei im Siedepunkt 
.der Fliissigkeit statt, und diese stosst nicht. Der  in diesm Berichten 
27, 964 beschriebene Rochkolben hat  bei den Versuchen des Verf. 

A h r e n s ,  S.799.) Foerster. 

zuweisen. Foerster. 

analyt. Chern. 34, 161-164). 
handlung nach. Foerster. 

seinen Zweck nicht erfiillt. Foerster. 
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Ueber einen neuen Brenner fiir Hatriumlicht, von R. Pfi-  
b r a m  (Zeitsehr. f. anaZyt. Chem. 84,  166-167). Die Einrichtung ist 
in der Abhandlung durch eine Zeichnung erliiutert, auf welche ver- 

Ueber einen einfachen Extraotionsapparat, von R. Pfi b r a m  
(2eitschr.f. analyt. Chem. 84, 167-169). Die beschriebene und durch 
Zeichnung erlauterte Einrichtung ist gegeniiber einigen anderen Ex-  
tractionsapparaten etwas weniger gebrechlich und leichter berzustellen. 

Apparat z u m  Abrnessen kleiner Quecksi lberrnengen bei der 
StickstoffbestimmungnachKjeldahl- Wilfar th ,  von P. L i e c h t i  
(Zeitschr. f. analyt. Chem. 34, 169-1 70). Die Abmeseung geschieht 
in der  kegelfiirmigen, polirten Ausbohrung eines Glashahnes, welcher 
die untere Oeffnung eines kleinen Quecksilberbehalters verschliesst ; 

Ueber die Bes t immung des Antimons als a n t i m o n s a u r e s  
Antimonoxyd, von 0. B r u n k  (Zeitschr. f .  analyt. Chem. 34, 171 
bis 174). Erhitzt man den durch Oxydation von Antimon oder 
Schwefelantimon mit Salpetersaure erhaltenen Oxydriickstand im 
offenen Tiegel bei geniigendem L uftzutritt, so findet selbst bei heller 
Rothgluth keine Verfliichtigung von Autimon statt, und der Gliihriick- 
stand entspricht genau der Formel SbzOa. Nimmt man jedoch das  
Gliihen im geschlossenen Tiegel vor, sodass die Flamme diesen ganz 
oder zurn Theil umspiilt und die Flammengnse Zutritt zum Tiegel- 
innern haben, so findet Reduction und reichliche Verfiiichtigung von 
Antimonoxyd statt. Hierdurch erklart es sich, dass B u n s e n  die 
anfangs von ihm empfohlene und bei geeigneter Ausfiihrung in d e r  
That such sehr genaue Bestimmung des Antimons als S b z 0 1  spater 

Bes t immung des Jods in organischen Ki i rpern ,  von M. C. 
S c h u y t e n  (Chern.-Ztg. 19, 1143). Die zu untersuchende organische 
und zwar aliphatische Verbindung wird in einem Reagensrohr mit 
Kaliumbichromatpulver gemischt und alsdann dieses Salz noch meh- 
rere Centimeter hoch dariiber geschichtet. Hierauf zieht man das  
Rohr in eine gebogene Capillare aus und erwarmt unter Kiihlung des  
oberen Theiles des Rohres die Salzschicht von oben nach unten so 
lange als noch neue Joddiimpfe auftreten. Das in dem kalteren Ab- 
schnitte niedergeschlagene J o d  liist man in Jodkalium und titrirt es, 
oder man wagt es ohne Weiteres, nachdem durch Abschmelzen a n  
einer mittleren Stelle der salzhaltige untere Theil des Rohres ent- 

wiesen wird. Foerster. 

Foerster. 

durch Drehung des Habnes erfolgt seine Entleerung. Foerster. 

f ir unbrauchbar erklarte. Foerster. 

fernt ist. Foerster. 

Beitrage zur A n a l y s e  von Most und Wein, von A. H a l e n k  e 
II. W. M i i s l i n g e r  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 84, 263-2293.) Die 
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Mittheilung bezieht sich im Wesentlichen auf die Untersuchung von 
Mosten und bezweckt , in dieser fiir die deutsche Weinstatistik 80 

wichbigen Angelegenheit dadurch ganz allgemein vergleichbare Werthe 
zu erzielen, dass stets gleich vollstandige Analysen nach einheitlichen 
Arbeitsweisen durchgefiihrt werden. Die sorgfiiltig durchgearbeiteten 
Verfahren der Verff. beziehen sich auf die Bestimmung des specifiscben 
Gewichts des Alkohols , der Polarisation des Zuckers (Liivulose und 
Dextrose), der  Trockensubstane, der Gesammtsiiure, der gesammten 
Weinsiiure, der freien Weinsiiure und der Phosphorsaure. Von diesen 
Bestimmungeo wurdeu bisher diejenigen der freien und gebundenen 
Weinsiiure in Mosten und Weinen seltener, und dann nach unsicheren 
Verfabren , ausgefiihrt. Verff. schlagen vor, zunachst die gesammte 
vorhandene Weinsaurernenge aus 100 ccrn Most bezw. Wein nacb Zu- 
satz von 2ccm Eisessig durch Aufliisen van 15 g Chlorkalium in 
der  Fliissigkeit und nachherigen Zusatz von 20 bezw. 10-15ccm 
Alkohol als Weinstein zii fallen; diese Fiillung ist bei genaueren 
Mostuntersuchungen zu wiederholen, d a  sonst aus bisher unbekanntem 
Grunde in diesem Falle zuviel gefunden wird. Der  gesammelte 
Weinstein wird geliist und seine Menge durch Titration bestimmt, 
wobei wegen seiner geringen Liislichkeit in der Chlorkaliumliisung 
eine kleine Correctur des Ergebnisses niithig wird. Wenn man an- 
dererseits Wein und Most aufs Vorsichtigste verascht und die Menge 
kohlensauren Alkalis in der Asche titrirt, so lasst die hierbei ver- 
brauchte Siiuremenge einen Schluss auf die als Weinstein in gebun- 
dener Form urspriinglich vorhandene Menge Weinsaure und somit 
durch Vergleich mit der gesammten Weinsiiure auch einen solchen 
auf die Menge der in freier Form im Most oder Wein enthaltenen 

Beitrlge xur Reinisolirung, quantitativen Trennung und 
chemischen Charakter i s i rung  von Alka lo lden  und glycosid- 
artigen Ki i rpern  in forensen  Fgillen, mit b e s o n d e r e r  Rucksicht 
a u f  den Nachweis derselben in verwesenden  Kadavern, von c. 
R i p p e n  b e r g e r  (Zeitschr. f. analyt. Chem. 34, 294-347.) Die Ab- 
scheidung von Alkaloi'den iind glycosidartigen Kiirpern von verweeenden 
Leichentheilen und von deren dabei entstehenden Umsetzungsproducten 
nimmt Verf. niit Hiilfe einer Liisung von Gerbsiiure in Glycerin 
bei etwa 400 vor, dabei gehen ausser Fetten nur die erstgenannten 
Stoffe in Liisung und keine solchen, welche durch die Verwesung der 
Leichentheile aus diesen entstanden sind. Die erhaltene Liisung 
glyceringerbsaurer Verbindungen wird mit Petroleumather entfettet 
und dann angesauert, darauf alkalisch gemacht und jedesmal rnit 
Chloroform ausgeschiittelt; hierauf setzt man Alkalibicarbonat zu und 
zieht rnit Alkohol enthaltendem Chloroform aus, und endlich setzt man 
Kochsalz der Liisung zu, um sie nachher mit Aether und Chloroform 

Wcinsaure zu. Foerster. 
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auszuschiitteln. Jeder der SO erhaltenen Ausziige enthiilt bestimmte 
Alkaloi'de, welche so in einige griissere Gruppen geschieden werden. 
Beziiglich der weiteren eingehenden Mittheilungen des Verf. iiber die 
Aufsuchung und Trennung der einzelnen Qifte i n  den verschiedenen 
Abtheilungen und ihre sichsre Kennzeichnung muss auf die Abband- 

Ein neue8 Indigotinbestimmungsverfahren, von J. Schne id  er 
(Zeitechr. f. analyt. Chem. 84, 347-354.) In einem einfachen, in der 
Abhandlung abgebildeten Extractionsapparat wird die zerriebene, rnit 
Glasscherben oder Glaswolle untermischte Indigoprobe rnit kochendem 
Naphtalin ausgezogen, und dieses alsdann von dem in ihm enthaltenen 
Indigotin durch Behandeln rnit Aether getrennt Dnrch Anstellung 
eines Versuches mit einer gewogenen Menge Indigotin ermittelt man 
die kleine, bei einer bestimmten Versuchsanordnung zersetzte Menge 

Ueber die Bestimmung des Sohwefels und des Chlors 
mittels Natriumsuperoxyd, von A. E d i n g e r  (Zcitechr. f. analyt. 
Cham. 34, 362-368.) In anorganischen Verbindungen kann man 
Schwefel oder Chlor sehr einfach in der Weise bestimmen, dass 
man sie, wie H e m p e l  und P o l e c k  u. A. schon vorschhgen, rnit 
einem Gemenge \-on Natriumsuperoxyd und Soda erhitzt ; hierbei kann 
.man in Porzellangefsssen arbeiten, da man keine sehr hohe Gliih- 
.temperatur anzuwenden braucht, und da hierbei aus dem Porzellan 
aufgenommene Mengen von Kieselsaure leicht entfernt werden kiinnen. 
Bei der Analyse organischer, in alkalischer Liisung nicht Biichtiger 
Stoffe empfiehlt es sich, diese mit einer concentrirten Liisung von 
Natriumsuperoxyd zunachst miiglichst weit auf dem Wasserbade einzu- 
dampfen und alsdann das Erhitzen iiber einer kleinen Flamme zu be- 
endigen; hierbei tritt wohl schwache Feuererscheinung, aber keine 
mit Spriteen verbundene Explosion ein. Wenn die Masse im Tiegel 
beim Erhitzen schwarz wird, setzt man noch etwas Natriumsuperoxyd 
hinzu; schliesslich liist man in starker Natriumsuperoxydliisung 
.auf, sauert an und bestimmt Schwefel bezw. Chlor in der Liisung. 
Diese sehr befriedigende Ergebnisse liefernde Arbeitsweise kann 
man auch bei Benutzung von Platingefassen anwenden, um Chlor und 
Platin gleichzeitig in Platindoppelsalzen zu bestimmen. (S. a. &ass 

lung selbst verwiesen werden. Foerster. 

Indigotin und die dadurch nothwendige Correction. Foerster. 

Berichte 28, Ref. 427.) Foerster. 

Ueber ein neues Verfahren zur Trennung von Kupfer und 
Cedmium in de r  qualitativen Analyee, von A. s. C u s h m a n  
(Zn'techr. f. analyt. Chem. 34, 368-372.) Das Verfahren beruht auf  
der Thatsache, dass Cadmiumsulfid i n  einer salzsauren Liisung von 
Salmiak oder Kochsalz unter Bildung der Doppelsalze CdCl2, 2RCl 
anit grosster Leichtigkeit 16sIich ist, wiibrend Kupfersulfid sich im 
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entgegengesetzten Sinne verhalt. Bei Anwesenheit grosserer Cadmium- 
mengen, bedarf es der Anwendung eines Ueberschusses FOD schwacb 
saurer gesattigter EochsalzlBsung (etwa der 10 fachen Menge der 
vorliegenden Losung), um die Fallung des Cadmiumsulfids durch 
Schwefelwasserstoff ganz zu verhindern. Schon durch Wasserzusatz 
fallt dieses aus. 1st sehr wenig Cadmium anwesend, so setzt man 
vorsichtig Ammoniak zu der zuvor rnit Schwefelwasserstoff behandelten, 
vam gefallten Schwefelkupfer abfiltrirten Losung; es entsteht dann 
au der Beriihrungsstelle beider Flijssigkeiten ein gelber Ring von 
C d S ;  auf  diese Weise konnte noch 0.01 mgCd deutlich nachgewiesen 

Ueber den Nachweis und die Bestimmung von Metallen in 
fetten Oelen, von H. F r e s e n i u s  und A. S c h a t t e n f r o h  (Zeitschr. 
f. analyt. Chem. 34, 381-390.) Lost man ein Oel ,  welches Kupfer 
oder Blei enthalt, in Aether und leitet Schwefelwasaerstoff ein, so 
werden die Sulfide leicht in einer zur Bestimmung geeigneten Form 
abgeschieden; das Blei kann auch durch Schiitteln der atherischen 
Oellijsung mit Schwefelsaure als Sulfat gefallt werden ; iihnlich gelingt 
es, Aluminium in Oelen durch Schiitteln rnit Ammoniak oder Eisen 
rnit Hiilfe von Schwefelammonium zur  Abscheidung zu bringen. Ganz 
allgemeiri aber gelingt dieselbe fiir etwa in  Oelen enthaltene Metalle, 
wenn man die atherische Losung jener rnit Salpetersaure ausschiittelt; 
es  empfiehlt sich meist, aus den so erhaltenen Losungen die Metalle 
nach den iiblichen Verfahren zu fd len ,  anstatt etwa die Losungen 

Wie ist das Verhlltniss der schwefligen eur Sohwefelstiure 
in den Verbrennungsproducten des Leuchtgases?, von M. D e n n -  
s t e d  t und C. A h r e n s  (Jahrbuch der Hamburger wissenschafll. Anstal- 
ten XII). Veranlasst durch die in diesen Berichten 25, Ref. 621 von 
U.  C o l l a n  erscbienene Mittheilung, worin der Nacbweis gefiihrt wird, 
dass 89-99 pCt. des im Leuchtgas enthaltenen Schwefels in den 
Verbrrnnungsgasen in Form von Schwefeldioxyd vorhanden seien, 
haben sich Verff. nochmals rnit der vorliegenderi Frage beschaftigt, 
nachdem sie bereits in i h r w  friiheren Abhandlung (diese Berichte 27, 
Ref. 601) die Ansicht vertreten habeti, dass der gesammte oder fast 
gesammte, im Leuchtgas enthaltene Schwefel zu Schwefelsaure ver- 
brenne. EB wird nachgewiesen, dass C o l l a r i  rnit der Behauptung, 
dass die schweflige Saure beim Hindurchsaugen (gleichzeitig rnit einem 
grossen Luftijberscbuss) durch alkalische Flijssigkeiten zu Sch wefel- 
siiure axydirt wird, Recht hat. Unmoglich scheint, dass C o l l a n  bei 
einem Versuch 99 pCt. des im Leuchtgas erithaltenen Schwefels ale 
Schwefligsaure erhalten kann, da man doch schon 6 pCt. Schwefel- 
saure beim Verbrennen des Leuchtgases unter einer Platinschale ge- 
winnt ; wahrscheinlicher ist es, dass die reducirenden Substanzen 

werden. Foerster. 

unmittelbar einzuaschern. Foerster. 
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s. Th. aas den im Leuchtgas enthaltenen, stickstoffhaltigen, organischen 
Scrbstanren herriihren. (Siebe hierzu dae Referat von Co l l an  6. 794.) - 
Urn die gosse Differene rwiscben ihren friiheren nod jetzigen (nach 
der Collan’schen Methode erhaltenen), sowie zwischen diesen leteteren 
nod den von Co l l ao  gewonnenen Resultaten aufzukliiren, verfahren 
VerBF. schliesslich in der Weise, dass sie die Absorptionstlaachen 
des Dre h sch mi d t’schen Schwefelbestimmungsapparates mit titrirter 
Chromshnre beschicken und die schweflige Sgiure sowohl aus der 
Menge der reducirten Cbromelure, als auch durcb Fiillung der an8 
ihr entstandenen Schwefelegure mittels Baryumcblorid bestimmen. 
Nach letzterem Verfahren wurde erheblich mehr zu Schwefeldioxyd 
verbrannter Schwefel in den Verbrennungsgasen nachgewiesen, ale in 
ersterem, was vermothen liese, dass entweder durch den Luftstrom 
ein Theil der Schwefelstiure mitgerissen, oder dam die schweflige 
Biinre durch den Luftstrom allmlihlich oxydirt werde. Weitere Ver- 
suche bestatigten die letztere Vermuthung. - Das Ergehniss der 
Untersuchung, deren Details im Original nachzulesen sind, ist folgendes: 
I n  der Flamme selbst wird nur ein gane kleiner Theil des in dem 
Leuchtgae vorhandenen Schwefels zu Schwefelsiiure verbrannt; in einer 
nicht leuchtenden mehr, als in einer leuchtenden. Die Bildung griisserer 
Mengen Scbwefelsaure erfolgt erst aus der in Flamme gebildeteo 
echwefligen Siiure bei grosaem Luftiiberschuss, so dass unter normalen 
Verhiiltniesen, wo die Flamme frei in der Luft brennt (nicht in  einem 
abgeschlossenen Oefiiss), die Bedingnngen fiir die Bildung von Sehwefel- 
d u r e  sehr giinstig liegen. - Die Arbeit ist von grosser Bedeutung fiir 
die Frage der Schiidlicbkeit des Schwefels im Leuchtgas. Lenzc. 

Bericht uber Patente 
von 

Ulriah S e o h s e .  

Berlin,  den 16. September 1895. 

Apparate. H. Behn i sch  in Luckenwalde .  V o r r i c h t u n g  
r u m  Mischen von  Fl i iss igkei ten.  (D. P. 81647 vom 29. Marz 
1894, K1. 85.) Von zwei turbinenartig gestalteten Rohren umschliesst 
daa weitere das engere concentrisch und zwar derart, dass auch die 
seitlich gekriimmten und zu mehreren iiber einander aageordneten 
Aoaflussstiitzen des inneren Rohres von denen des ausseren concen- 

Bericbte d. D. chem. Geaellechafr Jabrg. XXVIIL [571 


