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Jede genauere kolorimetris~he pmMessung ist stets an das Vorhanden- 
sein gewisser optiseher Einriehtungen lind Apparate, wie Kiivetten, 
Sehaurohre mit planparallelen Platten, Keilen, Keilwannen und /~hn- 
lichen, fiir uns heute sehr kostbaren Geri~sehaf~en gebunden. Die ein- 
faeheren yon ihnen, welehe moist mit offenen Gef/~13en arbeiten, haben 
dazu noeh den unwiderrufliehen Naehteil, dag bei stark gashaltigen 
Mineralquellen, aber aueh sehon bei gew6hnliehen, e~was kohlens~ure- 
reieheren Trinkw/~ssern die zu messende Indikatoffarbe in dem Mal]e, in 
dem die Kohlensgure entweieht, raseh naeh der alkalisehen Seite bin 
abklingt. Soleherart steht gewShnlieh der apparative Aulwand in keinem 
gtinstigen Verh/~ltnis zur erreiehten Genauigkeit. Der Merclcsehe Uni- 
versalindikator gesgattet jedoeh Meht  eine Seh~ttzung auf einige hundert- 
stel p~-Werte genau. Im offenen Seh~lchen vergliehen mit Pufferl6sungen 
yon i/1 o zu i/10 pH-Werten konnte wegen Entweiehen der Kohlens~ure 
blog eine Genauigkeit yon einem i/i 0 p~ erreieht werden. Zufolge der 
Verhinderung einer Entgasung gelingt es mit dem nebens~ehenden Modeli 
I (Abb. 1) unsehwer, diese Genauigkeit dennoeh zu erreiehen. Dadureh 
hat man geniigend Zeit, sowohl der Farbe gem~tB das ungefihre p~ zu 
seh~tzen als auch dieses dureh Einreihung in die entspreehenden Puffer- 
16sungen genauestens zu bestimmen. Hat  das Wasser eine Eigenfarbe, 
se kann diese, wie aus Abb. 1 leieht zu ersehen ist, naeh dem bekarmten 
Walpoleschen Prinzip kompensiert werden. Die beiden geI~riimmten 
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Eprouvettenbodenfl/~chen wirken wie planparallele Platten. Die Schicht- 
dicke bleibt auch in der Krtimmung unver~ndert. Die gekriimmte 
Bodenfls d er zweiten inneren, zum AbschluB dienenden Eprouvette 
hag noch den besonderen Vorteil, dab dureh sie, nicht wie beim Verschlufi 
yon planpgralMen Pl~tten, Luftblasen leicht n~ch oben weggedriiekt 
~erden. Man verwendet h~ dieser einfachen Ausf(ihrungsform zweek- 
ms etwa 3 ccm Wasser und ebensoviel ver- 
diinnter Pufferl6sung mit je einem Tropfen 
einer Merclcschen UniversalindikatorlSsung. Zur 
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Abb. 1. Abb. 2. Abb. 3. 

Kompens~tion wird in die zweite innere Eprouvette, welche zur Ab- 
deckung der Probel6sung dient, 3 ccm destfiliertes Wgsser und in die 
entsprechende ProberShre der zum Vergleich dienenden App~r~tur 3 ccm 
Untersuchungswasser gegossen. Modell I I  (Abb. 2) dient zur pa-Be- 
stimmung mit einf~rbigen Indikatoren, wie sie yon Michae l i s  und Ti l l -  

marts verwendet wurden (wie z. B. m - u n d  p-Ni*rophenol). Diese Form 
der Ausfiihrung l~gt sich leicht durch Ausweitung der Augeneprouvette 
Nr. 1 zu einem entsprechend groBen Kropf erhalten. Sie ersetzt roll  
ein Tauchkolorimeter und hat dazu noch den Vorteil der Kompensations- 
m6glichkeit. Zur gen~uen Beendigung der Messung kann am SchluB 
durch Zugie~en der der Schichtdicke entsprechenden schwgch eigen- 
f~rbigen L6sung der l%hler ausgeglichen werden. Dieses Modell eignet 
sich auch zur kolorimetrischen Bestimmung yon Eisen, Kupfer, Titan 
und ~nderen mehr. Erweitert man die zweite inhere Eprouvet?de ebenfalls 
und ffigt eine gen~u p~ssende ch'itte Eprouvette ein, welche m~n ebenso 
wie die erste Eprouvette festklemmt, so gelgng~ man zu einer Kombi- 
nation, die mit allen Vorteilen tier vorher beschriebenen Modelle sine 
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14eflwanne samf Komloensationsoptik zu ersetzen vermag (Abb. 3). 
Solcherarf kann diese Ausfiihrung zur Bestimmung der WasserstofL 
ionenkonzentration nach dem Verfahre11 vo• B]errum und Arrhenius 
(DOploelkeilkolorimefer!) Verwendung linden. Der jeweils vorher genau 
zu ermittelnde, am besten geeignete Indikator wird den iiblichen be- 
kannten Methoderl entsprechend bereitet und start in die beiden Keil- 
hglffen der Wanne in die erste und zweite Eprouvette gegossen. 

Durch Versohieben des Mittelteiles l~!r. 2 erreicht man bei fixem 
Schauteil ]qr. I, der auch bier zur Aufnahme der Komloensafionsfliissig- 
keit dienen kann, eine dem lOK entsprechende Mischfarbe Yon alkalischem 
und saurem Indikator. Die lOH-Skala ist am besten emloirisch dureh Ver- 
gleich mit Pufferl6sungen herzus~ellen und am der AuBenwancl der dritten 
Eprouvette mit einem Glasmesserchen einzuritzem Die oft stSrencl auf- 
tretenden Liohtreflexe sind dutch Anlegen eines Sflbersl0iegds art die 
Immnwand der obersten als Schaur6hre dienenden Elorouvette (Nr. 2 
oder 3) wirksam zu beheben. Die gersilberung erfolgt am beste~ mittels 
einiger Tropfen FormalinlSsung naeh den a]tbewghrten l%ezeloten. Die 
SohauSffnung am Grunde der l~5hre wird mit einem in verdiinnte Sal- 
loetersgure getauehten Wattebgusohehen abgelOst. Die gut gespiilte 
Eprouvette kann so auch als Komloensationsgefg~ dienen. Eine c[unkle 
Papierhiille mn den unteren Teil des Kolorimeters und eine weil]e, gut 
beleuehtete Unterlage vervollstgndigen den AusschluB jeder weiteren 
St5rung. 

])as Elorouvettenkolorimeter ersetzt auf diese Weise mit de~ ein- 
fachsten Mittein nioht nut sgmtliche l~ethoden der Kolorimetrie, sondm'n 
iibertrifft sie sogar dureh seine einfache und rasehe I-landhabung sowie 
die ~[intanhaltung jeder vorzeitigen Entgasung des Untersuehungswassers. 

Bei entspreohender Wahl sehr diinnwa~diger und schmaler Eprouvetterl 
ist diese Methode auch f/Jr kleinste Wassermengen zu verwenden. 


