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01 aus Fet ts / i .uren  aus 
~--gesunder Saat geringer Saat gesunder Saat 

l~ei c h e r t -  Me ilM'sche Zahl 0,55 - -  --  
P o l e n s k e ' s c h e  Zaht . . . . .  0,40 - -  - -  
H e h n e r ' s c h e  Zahl . . . . . .  95,60 95,60 -- 
Sauregrad . . . . . . . . .  2'2,530 160,580 -- 
SKurezahl . . . . . . . . .  12,62 89,92 - -  
Freie 01saute . . . . . . . .  6,35% 45,28% --  
Hexabromidprobe . . . . . . .  negativ negativ - -  
Be l l i e r ' sehe  Reaktion . . . .  negativ negativ -- 
H a l p h e n ' s c h e  Reaktion . . positiv positiv -- 
Maumend ' sche  Probe . . . .  - -  - -  positiv 

Bei Zimmer- Das aus gesunder Saat gewonnene 01 war yon hellgelber Farbe. 
temperatur war es flfissig im Gegensmz zu dem aus beschiidigten Samen gewonnenen, 
das bei Zimmertemperatur schmalzartige Konsistenz besag. Letzteres war in festem 
Zustande von gelbbrauner Farbe; geschmolzen war es rotbraun. Die Konsistenz ist 
durch den Gehalt des 01es an freien Fetts/iaren bedingt. Die Fetts~uren selbst sind 
von hellgelber Farbe. 

Vergleicht man das Mexiko-KapokS1 bezfiglich der Konstanten mit don friiher 
yon uns ffir die verschiedensten Sorten KapokSl ermlttehen Werten, so gleicht es trotz 
der Bombax-~hnliehkeit der Saat sehr dem ,,eehten" KapokS1 (Eriodendron anfractuosum). 
Wenigstens weist es bezfiglieh der Jodzahl des 01es und der Fetts~iuren, sowie des 
Schmelz- und Erstarrungspunktes der letzteren grolile Verschiedenhelten gegeniiber dem 
Bombax-KapokSi auf. 

Was die Samenwolle anbelangt~ so ist der Mexiko-Kapek yon rein wei~er Farbe 
und ausgezelchneter Ffillkraft. An Farbenreinheit iibertrifft er sogar noch den Java- 
Kapok. 

Wenn Mexiko-Kapok bisher wenig auf den europMschen Markt kam, so diirfie 
der Grund darin zu suehen sein, daft er friiher nach den Vereinigten Staaten ver- 
kauf~ wurde, dag ibm dieses Absatzgebiet jedoch infolge der gerade w~hrend der 
Erntezeit herrsehenden politisehen Wirren versehlossen wurde. 

Zum S e h h g  m6ehten wir, um v611ige Ktarheit hinsichtlich tier einzelnen Kapok- 
sorten zu schaffen, die folgenden Untersehddungsmerkmale geben: 

1. Samen m i t  s e h a r f  a u s g e p r i i g t e m  H S e k e r  (Eriodendron anfraetuosum). 
a) kIeinsamige Arten: Java-, Ceylon-, Deutsch-Ostafrika- etc. Saat; 
b) grogsamige Art: Equador-Saat. 

2. Samen o h n e  (d. h. m i t  n u r  r u d i m e n t i i r  a u s g e b i l d e t e m )  I t S e k e r .  
a) kleinsamige ArC: Bombay-Saat (Bombax malabaricum). 
b) grogsamige Art:  Mexiko-Saat (wahrscheinlieh ebenfalls der Gattung 

Bombax angehSrend). 

R e f e r a t e .  

Allgemeine analytische Methoden und Apparate. 
S. W.  P a r r :  :E ine  n e u e  C a l o r i m e t e r b o m b e  m i t  b e s o n d e r e n  V o r -  

z f i g e n  in b e z u g  a u f  K o n s t r u k t i o n s m a t e r i a I  und  A r b e i t s w e i s e .  (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 1912~ 4~ 746--748.)  - -  Die durch mehrere Abbildungen 
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erl{iuterte Bombe ist an Stelle yon Plafin mit einer Legierung aus Nickel, Kup~er, 
Wolfram und Chrom (neben wenlg Mangan, Aluminium, Titan, Bor und Silieium)aus- 
gelegt, wodurch natiirlieh eine groSe Preisverminderung erzielt wlrd. Der Verschln$- 
deekd wird abgediehtet dureh einen mit Metall fiberzogenen Kautsehukring, der 
so eingerichtet ist, daiii der Kautsehuk bei der Verbrennung nicht angegriffen 
werden kann. C. Grimme. 

Richard H. Jesse j r . :  E i n i g e  V e r s u c h e  mi t  e i n e r  n e u e n  C a l o r i -  
m e t e r b o m b e .  (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 1912, 47 748--749.) - -  Der 
Verf. berichtet fiber seine Erfahrungen mit der P a r r ' s e h e n  Calorimeterbombe 
(vergl. das vorstehende Referat.) Die Bestimmungen wurden ausgeffihrt mit Saccharose 
und Benzoesiiure und ergaben au$erst exakte Resultate. Die grS~te Abweichung vom 
Mittelwerte betri~gt bei Saceharose 7 :10000,  bei Benzoes~ure 4: 10000. 

C. Grimme. 

M. Siegfried und 0. Weidenhaupt :  Z u r  M e t h o d e  K j e l d a h l ' s .  (Zeitschr. 
physiol. Chem. 1911, 767 238--240.) - -  Verff. sind nicht der Ansicht yon C. A. 
A n d e r s e n  (C. :Neuberg ,  Der Ham. Berlin 19t l ,  530), man dfirfe nach dem 
Zu.~atze yon Permanganat nieht wieder koehen; sic halten es nicht nut f~ir erlaubt, 
naeh dem Zusatze yon Permanganat zu erhitzen bezw. zu kochen, sondern bei vielen 
Substanzen sogar ffir notwendig. Unterl~$t man das Erhitzen bezw. Koehen, so ist 
der Aufsehlu~ bei sehwer verbrenuliehen Substanzen wie Tryptophan oft unvollkommen, 
weft man nicht das Krlterium f/it die geniigende Menge Fermanganat hat. Man hat 
den Kolben veto Feuer herunterzunehmen oder die Flamme auszulSsehen, Permanganat 
hinzufiigen, zu erhitzen bezw. zu kochen, und wenn die Farbe des Permanganates 
rasch verschwindet, wieder abseits veto Feuer Permanganat hinzuzuffigen und zu er- 
hitzen bezw. zu kochen und so fortzufahren, his nach 3 Minuten langem Erhitien die 
Farbe des Permanganats noch erkennbar ist. Man darf abet nicht das Permanganat 
in die siedende Fliissigkeit oder auf einmal in grSgeren Mengen eintragen; dann 
entsteht eine lebhafte Reaktlon, bei der meehanische Verluste eintreten. Hierdurch cr- 
klaren sieh vielleicht die Befunde K j e l d a h l ' s ,  dag Verluste an Ammoniak eintreten 
sollen, wenn man nach dem Permanganatzusatze erhitzt; sic treten nur ein, wenn man 
beim Permanganatzusatze stark erhitzt oder kocht. Verff. haben eine Anzahl Be- 
stimmungen ausgef~ihrt, bei welehen bis zu mehreren Stunden nach dem Permanganat- 
zusatze gekocht wurde und welche sehr genaue Werte gaben. P.W. Neu~n~. 

Fr i tz  Lippich:  U b e r  d ie  F i i l l u n g  y o n  E i w e i g  mi t  Z i n k s u l f a t .  
(Zeitschr. physiol. Chem. 1911, 747 360- -391 . ) - -  An Hand i~lterer Arbeiten und auf 
Grund eigener Untersuehungen zeigt Verf., dab es ohne Zuhilfenahme anderer als 
rein chemiseher einfacher Vorstellungen und Analogien m5glich ist, die ftir die Ab- 
sorptionsnatur der Metallatbuminate hauptsitchlich ins Treffen geffihrten Beobachtungen 
befriedigend mit jenen in l~bereinstimmung zu bringen. Beziiglieh der eigenen Unter- 
suehungen des Verf.'s sei auf die Originalarbeit verwiesen. P. IV. Neumann. 

0, Ruff  uud E. Gers ten :  {~ber e i n i g e  F e h l e r q u e l l e n  bei  der  
g a s o m e t r i s c h e n  I ~ i t r a t -  u n d N i t r i t b e s t i m m u n g  n a c h S c h l S s i n g  bezw.  
P i c c i n i .  (Zeitsehr. anorg. Chem. 1911, 71~ 419--426.) - -  Die gasometrisehe Be- 
stimmung der Salpeters~ure nach S c h l S s i n g  liefert bei Gegenwart yon arseniger 
S/iure oder Schwefelwasserstoff, bezw. yon Arseniten oder Sulfiden stets zu niedrige 
Resultate, weft dutch die arsenige Siiure ein Tell der Salpeters/iure zu salpetriger 
Sgmre reduziert und als solche in die Azotometerfiiissigkeit i~bergefiihrt wird, wi~hrend 
Schwefelwasserstoff teilwelse eine Reduktion des Stickoxydes zu Ammoniak veranlalat, 
das in der sauren Reaktionsfliissigkeit zuriiekbleibt. Auch bei der Nitdtbestimmung 
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naeh P i c c i n i  werden, sofern arsenige Si~ure oder Sehwefelwasserstoff zugegen sind, 
zu niedSge Werte erhalten. Wird iedoch in neutraler L6sung gearbeitet, so wirkt 
arsenige Si~ure nieht st5rend, dagegen sind auch hier Sulfide yon NachteiI, well 
Schwefelwasserstoff die salpetrige S~ure z. T. zu Ammoniak reduzlert. J~. Dinslage. 

A. P.  Sy :  A p p a r a t e  zum g e r u c h l o s e n  S t i c k s t o f f a u f s c h l u g  n a c h  
K j e l d a h l .  (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 1912, 47 680--681.) - -  Der an zwei 
Abbildungen heschriebene Apparat besteht im wesentlichen aus einem Kugelaufsatz 
auf dem Aufschlul~kolben, der mittels Gummischlauches mit einem Kondensator ver- 
bunden ist, durch den die sauren D~mpfe kondensiert und nach dem Verdfinnen mit 
Wasser in den Abflul~ geleitet werden. C. Grimme. 

E. P.  Hard ing  und Lil l ian L. Nye:  E i n e  S c h n e l l k o n t r o l l m e t h o d e  
zur  B e s t i m m u n g  yon  F e t t  i n S a m e n .  (Journ. of Ind. andEngin. Chem. 1912, 
47 895--897.) - -  1--3 g des Materials (je nach Fettgehalt) werden mit 25 ccm Tetra- 
chlorkohlenstoff eine Stunde lang unter Rfickflug auf dem Wasserbade gekocht. 
12,5 ccm LSsungsmittel werden abdestilliert, der Rfickstand wird naeh dem Ab- 
kiihlen mit 25 ccm absolutem Alkohol gem~scht und naeh Zusatz yon 12,5 ccm Wasser 
mehrmals mit 50 ccm Petrol~ther ausgeschfittelt. Die vereinigten Petroliitherauszfige 
werden im gewogenen Kolben abdestilliert und der Rfickstand ( ~  Fett) nach dem 
Troeknen gewogen. C. Grim~ne. 

Cornelia Kennedy :  E i n e  A b i i n d e r u n g  de r  S w e e n e y ' s e h e n  M e t h o d e  
de r  R o h f a s e r b e s t i m m u n g .  (Journ. of Ind. andEngin. Chem. 1912, 4~ 600bis 
601.) - -  Dutch zahlreiche Versuche wurde festgestellt, dab bei der Rohfaserbestimmung 
ein Tell der durch Schwefelshure in LSsung gebrachten StickstoffkSrper, Pentosane, 
Gummi etc. bei der nachfolgenden Laugebehandlung wieder ausgef~.llt werden und so 
in der Bestimmung als Rohfaser zur W~.gung kommt. ¥erL wgscht deshalb den 
Rfickstand der Laugenkochung mit 1,250/o.iger Schwefelsiiure und verarbeitet, wenn 
nichts mehr in LSsung geht, welter nach der fiblichen Methode. C. Grimme. 

J.  Schr~ider: I Jbe r  e i n e  V o r r i c h t u n g  ff i r  u m g e k e h r t e  F i l t r a t i o n  
und  d e r e n  A n w e n d u n g  in de r  W e e n d e r  R o h f a s e r b e s t i m m u n g .  (Journ. f. 
Landw. 191I, 59, 105--106, Bemerkung zu einer Mitteilung im Journ. f. Landw. 
1909, 57, 1.) ~ Verf. kann auf Grund langer Erfahrung nicht nur das Prinzip der 
Filtration yon unten nach oben empfeh]en, sondern vor allem auch den einfachen 
Apparat, den man sich aus einem gewShnlichen Glockentrichter, einer Saugflasehe mit 
KautschukstSpseI und einigen RShren auch fern yon guten Werkstiitten leicht selbst 
herstellen kann. Als Filter benutzt Verf. S e i d e n f l o r  :No. 16 yon E h r h a r d t  
und Met  zge r  in Darmstadt~ der in 3--4-facher Lage mit elnem Seidenfaden fiber 
den Gloekentrlchter gebunden wird. Verf. ffihrt die Rohfaserbestimmung in der 
Weise aus, dal~ er zuerst mit Lauge kocht, mit heit~em Wasser auswfischt, dann mit 
Shure kocht und wieder mit heit~em "Wasser ausw~scht. Durch Abspritzen liigt sich 
die dem Filter anhaftende Rohfaser leicht in die Schale znriick-und yon dort schlieg- 
lieh auf ein gewogenes Filter bringen. In dieser Weise kann man ohne fremde Hilfe 
in 8 Stunden 12--16 Rohfaserbestimmungen ausffihren. Ft. Hiihn. 

E. Deussen:  U b e r  e ine  M e t h o d e  z u r  P r f i f u n g  der  R e i n h e i t  e p t i s c h  
a k t i v e r  V e r b i n d u n g e n .  (Journ. f. prakt. Chemie 1912, 85, 4 8 4 ~ 4 8 8 . ) -  
Auger dem ~-Caryophyllennitrosit, worauf sehon hingewiesen wurde, zeigen gewisse 
stickstoffhaltige Derivate des Campherchinons nach F o r s t e r und T h o r n 1 e y aui~er- 
gewShnlich hohes DrehungsvermSgen (der p-Oxyphenyliminoeampher z. B. [a] D ~  
-t-1650°). Theoretisch wird ein gesteigertes DrehungsvermSgen erM~rt aus der 
Gegenwart yon mehreren asymmetrischen Kohlenstoffatomen im Molekfile, die sich in 
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ihrer Wirkung akkumulativ bet~.tigen. Die Frage kompliziert sich abet dadurch, dab 
Weinsiiure- und Apfels~urelSsungen, mlt Molybdiinsalzen versetzt, ein sehr hohes, 
DrehungsvermSgen zeigen ( L a n d o t t ,  Opt. DrehungsvermSgen, S. 221). Chrom- 
Kobalt- und auch Eisenverbindungen verhalten sich bei asymmetrisehem Bau des 
MoIekiils ana|og den organischen Verbindungen mit asymmetrisehen Kohlenstoffatomen. 
Verf. nimmt an, dab die ehromophore Gruppe im fl-Caryophyllennitrosit eine Rolle 
bei dem gesteigerten DrehungsvermSgen spielt. Bei weiteren Versuchen mit fl-Caryo- 
phyllennitroslt, Caryophyllenglykol, CaryophyllennitroaBilid und Cadinendiehlorhydrat 
von verschledenen Reinheitsgraden beobaehtete er, dab beim ~Nitrosit das weniger reine 
Pr~parat mlt zunehmendem Gehalt der LSsungen (in Benzol) fallendes Drehungsver- 
mSgen zeigte bei Natriumlicht, steigendes bei Quecksilberlicht; umgekehrt verhielt sieh 
das reinere Pdiparat. Auch beim Glykol ftihrt die Reinigung eine Versehiebung der 
Werte herbei in der Weise, dab die Werte sich bei der 4°/0-igen LSsung einander 
merklich niihern. Das :Nitrolanilid lieferte ein gleichfSrmigeres Bild, die Reinigung 
des Pr~iparats macht sich jedoch ebenfalIs bemerkbar. Beim Cadinenchlorhydrat wurden 
dutch die Relnigung nur ganz wenig ge~nderte ~Verte erhalten, woraus zu sehlieBen 
ist, da$ die Verbindung, die leicht zu reinigen ist, einbeitlich zusammengesetzt und 
nach der Reinigung in ehemisch vSllig reiner Form vorlag, was bei dem Caryophyllen- 
glykol und -nitroanilid nicht der Fall war. Das Verfahren kann daher Anwendung 
finden zur Reinheitspriifung yon optisch-aktiven Verbindungen. G. Sonntag. 

Ph. ~Ialvezin: E i n e  b e q u e m e  G e r b s t o f f b e s t i m m u n g ,  b e s o n d e r s  
in  W e i n .  (Bull Assoc. Chim. de Suer. et Distill. 1911/12, 29, 539--541.) - -  
10 cem Weln werden mit 10 ccm ammoniakaliseher ZinkaeetatlSsung (10 g Zinkoxyd, 
in der nStlgen Menge Essigsaure gel6st, dazu 80 cem Ammoniak, mit Wasser zu 
1 Liter aufgefiiLtt.) 5 Minuten im Sieden erhalten, dann durch ein glattes Filter von 
10 cm Durchmesser gegossen, auf welchem der ~Tiedersehlag yon gerbsaurem Zink 
zuriiekbleibt. Er wird mit Wasser ausgewaschen, dann auf dem Filter in verdfinnter 
Schwefels~iure (2,5 cem konzentrierter Schwefelsiture auf 100 ccm Wasser) quantitativ 
gel6st, die schwefelsaure LSsung auf 60~70  ° erwirmt und mit t/j0 N.-Permanganat- 
15sung titrlert bls zur deutlichen Rosafi~rbung, die 3 Minuten bestehen bleiben muB. 
Bei Rotweinen geht ein Teil des Farbstoffes, well an den Gerbstoff gebunden, mit in 
die sehwefelsaure LSsung, die zuerst hellrot ist, dann gelb und blal~gelb wird, ehe die 
Rosafarbung des Permanganats auftritt. Die Titration mul3 flott ausgeftihrt werden; 
man setzt das Permanganat in Mengen yon 5 zu 5 Tropfen zu. Eine auch in WeiB- 
weinen dabei entstehende Triibung hindert die Erkennung des Farbenumschlags nicht. 
Die Anzahl der verbrauchten ccm i/J0 N.-Permanganat, multiplizlert mit 0,1S0, ergibt 
die Menge Gallusgerbstoff in Gramm pro Liter Wein. t~.r. I-Iiihn. 

H. Agulhon:  C o l o r i m e t r i s e h e r  Na-chweis yon  A l k o h o l  bei Gegen-  
war t  von Aceton .  - -  F a r b e n r e a k t i o n e n  g e wi s s e r  o r g a n i s c h e r  G r u p p e n  
bei G e g e n w a r t  yon  M i n e r a l s i u r e n  und  K a l i u m b i e h r o m a t .  (Bull. Soc. 
Chim. de France 1911, [4] 9, 881~885.) - -  Eine LSsung yon 0,5 g Kaliumbichromat 
in 100 cem reiner Salpeters~ure gibt mit bestimmten Gruppen leieht oxydierbarer 
organischer KSrper in der K~i]te eine blauviolette, in der W~trme eine griine, beim 
Erkalten in Blau iibergehende Fiirbung Das Reagens muI~ im ~berschul3 angewendet 
werden; man gibt 2 bis 3 ccm auf einen Tropfen oder einen kleinen Krystall des zu unter- 
suchenden Stoffes. Die Reaktion tritt in tier K ~ l t e  sofort ein mit Aldehyden, pri- 
miiren, sekund~iren und terti~iren Alkoholen und allen KSrpern, die eine dieser Gruppen 
im Molekiil enthalten: Zuckerarten, Mannit, Oxyfetts~uren, Glycerin, Dioxyaceton. 
Ather, Essig~ther, Ameisensiiure geben die F~irbung ebenfalls, unges~ttigte Fetts~iuren 
(01siiure, Linols~ure) naeh minutenlangem Schfitteln. Die gesi~ttlgten Fettsiiuren 
geben die Reaktion nicht, Ketone der Fettreihe sehr langsam, wodureh man sie yon 
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den Alkoholen und Aldehyden unterscheiden kann. 1 ccm Aceton glbt mit 3 ccm 
des Reagens erst nach 3 Stunden eine olivengriine, aber nicht blaue Fiirbung. 
Diacetyl gibt eine schwache F~rbung erst nach einer halben Stunde. Mit Forwaldehyd 
und ~thylalkohol erhii.lt man die blaue Fiirbung in 1--2 Minuten mit 0,5°/o-igen 
LSsungen (1 ccm derLSsung und 3 ccm Reagens ist das gfiustigste Verhi~ltnis); dies 
ist die Grenze der Reaktion, 0,25 °/0-ige LSsungen geben keine Ffirbung mehr. Indem 
man die Reaktion mit verschiedenen Verdiinnungen anstellt, kann man ann~hernd den 
Gehalt der LSsung feststeUen; Gegenwart yon Aceton schadet dabei nicht. - -  In der aro- 
matisehen Reihe wird die Reaktion erhalten mit den Alkoholen und Aldehyden; Benz- 
aldehyd gibt beim Schiitteln mlt dem Reagens Blauffirbung unter Abscheiden yon Benzoe- 
sSure. Die aromatischen Ketone, wie Acetophenon, verhalten sich wie d~e Ketone der 
Fettreihe; dagegen geben die Ketone der cyklischen Hexane sofort Blaufiirbung. 
Phenole geben keine Blauf~rbung mit dem Reagens, aber lebhafte Fiirbungen mit 
Kaliumbichrowat allein: Phenol, Ortho- und Metadlphenole rotbraune, Paradiphenole 
griine; Tyrosin und Chinone geben keine Ffirbung. - -  I n  der  W~irme wird die 
Reaktion auch mit den Ketonen, Oxals~ure, alien Estern (01en und Fetten), Anthracen 
erhalten. Chinon gibt rote, Anthrachinon, die gesiittigten S~turen und die Kohlen- 
wasserstoffe geben keine F~rbung. - -  Eine LSsung yon 3 Teilen Phosphorsiiure 
(600 B) und 2 Teilen Kallumbichroma~ in 100 Teilen Wasser verhalt sich wie die 
salpetersaure LSsung, nut ist die F~rbung in der K~lte und in der W~rme grfin und 
die Reakfion ist weniger empfindlich. - -  Ein anderes spezifisches Reagens besteht 
aus einer LSsang yon 50 g Kaliumbisulfat in 50 ccm einer 0,5 g Kaliumbichromat 
enthaltenden wiisserigen LSsung. Es wird in der Siedehitze angewendet und gibt eine 
Grfinfiirbung wit allen eine freie Aldehyd- odor Atkoholgruppe enthaltenden KSrpern, 
mit Ather, Essig~ther und den Cyklohexanonen, aber keine Fiirbung mit den Acetonen 
der Fettreihe oder der Benzolreihe und den unges~ttigten Fetts~uren. Es ist weniger 
empfindlich als die salpetersaure BichromatlSsung, man kann es aber bei der Unter- 
scheidung der 01e benutzen: OlivenS1, LeinS1, Arachis61 geben keine, RicinusS1 sehr 
deutliche Reaktion. Das salpetersaure Reagens gibt ebenfa]ls mit Oliven61 innerhalb 
einer Stunde keine F~rbung, dagegen wit RicinusS1 B]auf~irbung in einigen Sekunden. 

G. Son.tag. 

R. C. Collison: Die B e s t i m m u n g  a n o r g a n i s c h e r  P h o s p b o r s ~ u r e  
in p f l a n z l i c h e n  P r o d u k t e n .  (Journ. of Ind. and Engin. Chew. 1912, 4~ 606 
bis 609.) - -  Bei der iiblichen LSsungsmethode wit verdfinnter Salzsfiure finder sehr oft 
eine I:Iydrolysierung der organischen Phosphorverbindungen statt, meistens mitbe- 
gfinstigt durch Einwirkung yon Enzymen oder Bakterient~itigkeit. Verf. arbeitet daher 
in alkoholischer LSsung, unter Benutzung einer Mischung yon 98 Teilen 94~96 °/o-igew 
Alkohol mlt 2 Teilen konc. Salzs~ure. Die mit dieser LSsung hergestellten Auszfige 
lassen sich ausgezeiehnet filtrieren. C. Grimme. 

Am. ~oz~r ik :  V e r f a h r e n  zur  V e r a s c h u n g  von N a h r u n g s m i t t e l n  
u n d  yon  a n d e r e n  o r g a n i s c h e n  S t o f f e n  z w e c k s  B e s t i m m u n g  ih res  
P h o s p h o r g e h a l t e s .  (Zeitschr. physiol. Chem. 1911/12, 76, 426~432.) - -  Da 
der Phosphor in Nahrungsmitteln zum Toil in Form yon Phosphatiden enthalten ist, 
die schon bei Temperaturen unter 106 ° C mehr odor winder fliichtig sind, mug man 
zur Bestiwmung des Phosphorgehaltes diese Stoffe wit basischem Zusatz versetzen, da 
Phosphorverluste sonst unvermeidlich werden. Den zu diesem Zwecke gebrfiuchlichen 
Aufsch]ie~ungsverfahren, dem Sodasalpeterschme]zverfahren und dem Sodaveraschungs- 
verfahren haften nicht unerhebliche Mfingel an. Verf. hat in Anlehnung an das Ver- 
fahren yon E s e h k a  zur Bestimmung yon Schwefel in Steinkohlen (D ing l e r ' s  
Polytechn. Journ. 1874, 212~ 4L03; E. F i s c h e r ,  Die chemisehe Technologie der 
Brennstoffe. Braunschweig 1897, 1~ 116) nachstehendes Verfahren zur Bestimmung 
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des Phosphorgehaltes ausgearbeite~: 1 g bezw. 3 g der feinvermahlenen Substanz 
werden mit 0,2 g gesiebter Magnesia im Platintiegel mittels eines Glasst~bchens sorg- 
f/~ltig vermengt und bei schief gelegtem offenem Tiegel zur Verkohlung gebracht. Die 
Bunsen-Flamme wird, indem man sie gegen den Tiegelrand richtet, so eingestellt, dag 
die Verkohlung gleichmfigig fortsehreitet und der Versuch his zur Beendigung der 
Verkohlung, d. h. bis sieh keine leuehtend brennenden Gase entwlckeln, sich selbst 
fiberlassen werden kann. Dann verschiebt man die Flamme nach dem Tiegelboden 
zu, sodal~ die Verbrennungsluft den Tiegel von unten naeh oben durchstreichen kann, 
und sucht den Tiegel in starke Glut zu bringen. Die Dauer der Veraschung yon 
S~offen anlmaler Herkunft schwankte zwisehen einer halben und 2 Stunden, bei vege- 
tabilischen zwisehen 2 und 31/2 Stunden. Milch und andere wasserreiche Substanz 
wurden in der Weise vorbereitet, dab erstere naeh vorherlgem Eindampfen im ~Vasser- 
bade, die andere direkt im Wassertroekenschrank bei 45 ° C getreeknet und dann 
dureh Vermahlen und Sieben auf den erforderIichen Feinheitsgrad der Zerkleinerung 
gebracht wurde. Die Asche, die naeh dieser Methode erhalten wird, s~ellt ein loses, 
bei vegetabi]isehen Proben such loekeres Pulver dar. Die Bestimmung des Phosphor- 
s/~uregehaltes der Asehe kann titrimetriseh oder gewichtsanalytisch erfolgen. 

i). W. Ne~mann. 

Am, Yoz~rik: Ube r  u r a n t l t r l m e t r i s c h e  P h o s p h o r b e s t i m m u n g  in 
N a h r u n g s m i t t e l n  u n d  a n d e r e n  o r g a n i s e h e n  S t o f f e n  u n d  die F e h l e r  
des V e r f a h r e n s .  (Zeitsehr. physiol. Chem. 1911/12, 76~ 433--452.) ~ Da man 
nach dem titrimetrischen Uranverfahren unsichere Ergebnisse erh~lt, hat Verf. die 
Methode studiert, wobei es sieh zeigte, dag das Ergebnis insbesondere yon dem Essig- 
s/~ure-, dann dem Tonerde- und Eisenphosphat und dem Gehalt der phosphorsauren 
LSsung an gewissen F;.emdsalzen beeinfluBt wird. Auf Grund eingehender Versuehe 
verf~hrt Verf. in folgender Weise: Die Asehe wird in etwas 5°/o-iger Salzs~ure in einem 
kleinen Becherglase hei$ aufgelSst, zur Oxydation des vorhandenen Eisenoxyduls 
werden 2 ~ 3  Tropfen konz. Salpeters/iure zugeffigt und die LSsung veto Rfickstande, 
der aus SandkSrnehen und etwaigen Kohlenresten besteht, dutch ein kleines Filterchen 
abfiltriert. Zur f3berffihrung der salzsauren LSsung in die esslgsaure werden nach 
Zusatz eines Tropfens 1 °/o-iger Phenolphthaleinl.'.6sung unter Umrfihren 5 °/0-ige Natron- 
lauge his zur erkennbaren RStung, dann als Uberschug noch 0,5 bls 1 cem Natron- 
lauge hinzugeffigt. Nun wird die gebr~uchliche saute NatriumaeetatlSsung bis zur 
bleibenden Enffarbung, dann noeh als l~berschug 2--3 cem hinzugeffigt. Der Nieder- 
schlag yon Aluminiumferriphosphat wird in bekannter Weise abfiltriert. Von der 
Asche brlngt man ihr halbes Gewieht als Phosphors~ure (P205) in Reehnung. Das 
Filtrat wird mit UranlOsung unter Verwendung yon Cochenilletinktur und Ferro- 
cyankalium als Indicatoren heig titriert, indem die UraniSsung tropfenweise unter 
stetem Umrfihren der vorher zum Sieden erhitzten und mit 5 Tropfen Coehenilletinktur 
versetzten phosphorsauren L6sung zugesetzt wird, his die Coehenillereaktion aufzutreten 
beginnt. Dann wird die Ferroeyankalium-Tupfprobe angestellt und die wenigen ffir 
die Endreaktionen fehlenden Tropfen UranlOsung zugefiigt. Als Endreaktion des 
CochenilMackes gilt ein an Intensitgt nicht mehr merklieh zunehmendes Grfin und 
als die des Ferrocyankaliums eine erkennbare braunliche Verf/irbung des Salzhaufchens 
und des yon diesem abfliegenden Tupftropfens. (Das Ferroeyankalium wurde in 
H/iufchen yon der GrS_~e eines Hirsekornes angewandt). Die Coehenillereaktion sell 
dauernd bestehen bleiben; geht sie im Laufe von 1/4 Stunde zuriick oder sehl/igt sie 
in ¥iolettblau am, so war die LSsung un~rtitriert und mug wieder aufgekocht und 
naehtitriert werden. Verf. fagt seine Untersuehungsergebnisse, wie folgt, zusammen: 
1. Bei der urantitrimetrischen Bestimmung der Phosphors/iure in Aufsehliissen yon 
organischen Stoffen kommen auger freier und halbgebundener Mineralsiiure such noch 
tier Gehalt an Essigs~ure, an differenten gel6sten Salzen, besonders den Alkali- und 
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Erdalkaliacetaten und an AIuminiumferriphosphat aIs Fehlerquellen in Begracht. Die 
zu titrierende LSsung darf kein gegen Phenolphthalein sauer reagierendes Phosphat 
and kein Aluminiumeisenphosphat enthatten. Die sch{idliehe, die Zuverl~sigkeit der 
Methode beeintriichtigende Wirkung freier Essigs~ure beginnt mlt dem Gehalt yon 
etwa 0,36Q/o bei der Cochenitletinktur und mit etwa 0,6°]0 bei dem Ferroeyankalium 
als Indicator und die Wirkung yon Natrium-, Ammonium- und Magnesiumacetat mit 
einem Gehalt yon bezw. 4,2 und 0,750/0. 2. Die Sauren haben auf die gebriiuch, 
lichen beiden Uranindicatoren eine gegens{itzliche Wirkung, durch die die Anzeichen 
der Cochenilletinktur erhSht, die des Ferroeyankaliums abet ernledrigt werden. Die 
beiden Indicatoren, zusammen angewandt, lassen daher etwaigen auf der Wirkung der 
genannten Stoffe basierenden Versuehsfehler aus der Divergenz ihrer Anzeigen er- 
kennen. 3. Enthiilt die phosphorsaure :LSsung eine gr5l~ere Menge an differentem 
Fremdsalze gelSst, so mul~ die Wirkung des letzteren ermittelt und in Rechnung ge- 
bracht werden. 4. Die Inkonstanz des Urantiterwertes ist nur scheinbar und hat ihre 
Ursache in dem l~ichtber/icksichtigen der f/ir die Indieatorreaktion benSt!gten Uran- 
menge. P. W. -N'e~mann. 

Friedr ieh  J a h n :  Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  g e r i n g e r E i s e n m e n . g e n .  
(Zeitschr. physiol. Chem. 1911, 75~ 308--338.) - -  Als brauchbarste Methode zur 
Bestimmung geringer Eisenmengen in organischen Substanzen land Verf. die yon 
K. K n e c h t  und E. H i b  be r t  angegebene Bestimmungsmethode des Ferleisens mittels 
Titanoeh]orid (Bet. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1903, 86~ 1551; T r e a d w e l l  S. 529). 
Sie beruht auf dem Prinzip, dal~ wenn man eine saure FerrilSsung mit Titanochlorid 
versetzt, in der K/ilte sofort Reduktion zu Ferrosatz erfolgt: FeC1 a -~-TiC~ 3 = TiCI 4 

O 
~- FeC]u. Es entsprechen 1000 cem 1/~o N.-TitanochloridlSsung ~ -2~ ~ 0,8 g Sauer- 

Fe 
stoff --- - -5 ,585  g Fe. Verf. hat die Methode eingehend studiert und gibt den 

10 
Gang, wie folgt, an: a) E r f o r d  e r l i c h e  L S s u n g e n :  1. Konzentrierte Schwefels~ure 
und Salpeters~ure von genau bekanntem :Eisengehalt ffir das S~uregemisch nach 
N e u m a n n  zur feuchten Verasehung (Zeitschr. physiol. Chem. 87~ 115; 43~ 32); 
2. etwa 40°/o-ige RhodankaliamlSsung; 3. 1/25o bis 1]15o l~.-TitanoehloridlSsung; 
4. FerrisulfatlSsung, enthaltend 1 mg Fe in 10 ccm; 5. lu~tfreies Wasser. - -  
b) A u s f f i h r u n g  der  M e t h o d e :  1. Titerstellung der TitanlSsung durch Eisen- 
15sung nach Abkfihlung unter 10 ° C, Rfiektitriertmg des Titaniiberschusses unter 
Anwenduag von Porzellanplatten, bei gutem Licht, R5tung mui~ mindestens 5 Minuten 
bestehen bleiben, mSgliehst geringer Titanochloridiibersehu~, Titerstetlung am besten 
vor Beginn und naeh Beendigung der vorzunehmenden Bestimmungen. Zu beachten: 
feine Auslaufspitzen der Biiretten, Umschfitteln der TitanlSsung und Ablassen der 
Titanbiirette vor der Titerstellung, gute Kohlens~iureatmosph{ire. 2. Bestimmung des 
Eisengehaltes einer Substanz: Feuchte Veraschung nach N e u mann ,  vollstiindige Ver- 
jagung yon Salpeters~iure, Aufkoehen mit Wasser nach Verjagung des Siiureiiber- 
schusses. Nach Zugabe yon 5 ccm konzentrierter Sehwefels~iure ~berftillen der Aschen- 
15sung in warmem Zustande in einen Saugkolben, Nachspiilen mit luftfreiem Wasser 
bis zur Mcnge yon 200 ecm, Erkaltenlassen in Eiswasser his unter 10 ° C, Titration 
wie bei 1 angegeben, Berechnung des endgfiltigen Eisenwertes unter Beriieksichtigung 
des Eisengehaltes der angewendeten Siiuren. P. IV..hreumann. 

J. Duclaux und A. l l amel in :  B e o b a c h t u n g e n  f iber  die  A n w e n d u n g  
y o n  K o l l o d i u m f i l t e r n .  (Annal. Inst. Pasteur 1911, 25~ I45--149.) - -  Verff. 
haben Kollodiumfilter zum Studium koltoidaler Substanzen verwendet. Die I-]er- 
stelhng der Filter ist sehr schwierig. Verff. verwendeten l~itrocellulosefilter~ die sie 
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mi~ Sehwefelammonium denitrifieierten. Die Filtrationsffi, higkeit wird dabei um 
10--20°/o vermindert, jedoch kSnnen die FiIter in feuchter W/trine leicht sterilisiert 
und au~erdem kSnnen sle wiederholt ausgetrocknet werden. Allerdings werden sie in 
diesem Falle allm/~hlich h/irter. Die Denitrlfication gestattet aueh Filter ffir die 
Dialyse herzustellen. Die denitrificierten Filter k6nnen zur Filtration yon LSsungen 
in Alkohol, Ather und Aceton verwendet werden. Sie widerstehen sogar einer nicht 
zu konzentrierten ammoniakalischen LSsung yon Kupferoxyd. Um die Filtration 
dutch die feinporigen Filter zu beschleunigen, tauchen die Verff. das Filter in cine 
LSsung yon Kongorot ein, das vorher dialysiert wird, um es yon Salzen und yon 
einem in geringen Mengen vorhandenen roten Farbstoff, der dutch das feinste Filter 
hindurchgeht, zu befreien. H. Will. 

J. A. A. Auzies: Neue Methode zur Bes t immung  der v e r s c h i e d e n e n  Ele- 
raente e iner  o r g a n i s c h e u  Suhstanz .  (Bull. Soc. Chim. France 19tl, [4] 9, 814--819; 
Chem. Zentrbl. 1911, II, 1375.) 

Th. Koydl: Zur e i nhe i t l i ehen  Bes t immung  der T r o c k e n s u b s t a n z  in Pro- 
duk ten  a l l e r  Art. (Zeifschr. Zuckerind. BShmen 1911, 8~, 491--497; Chem. Zantrbl. 1911, 
II, 305.) 

B. Shurawlew: App ara~ zum Ex t r a h i e r e n  bei hohen  Tempera tu ren .  (Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 1911, 48, 1189--1190; Chem. Zentrbl. 1912, I, 187.) 

H. Serger: G / i rungssaccha romete r .  (Zeitschr. 5ffentl. Chem. 1912, 1S, 855--858.) 
W. Griinewald: Ana lyse  yon t~ohglycer in  des i n t e r n a t i o n a l e n  Komi tees  

zur F e s t s e t z u n g  e i n h e i t l i e h e r  Methoden zur Glyce r inbes t immung .  (Zeitschr. 
angew. Chem. 1911, 24, ~65-870; Chem. :News 1911, 108, 220--221.) 

A. Klemene: A b s a u g e v o r r i e h t u n g  aus Glas (Chem.-Ztg. 1912, 86, 882.) 

~Iilch und Kiise. 
A. Kreidl und E. Lenk: Uber Kapillar-  und Adsorpt ionserschei-  

n u n g e n  an t ier  Milch.  (Pf l i~ger ' s  Archly 1911, 141, 541--558.) - -  In LSsell- 
papier bestimmter Sorte breitet sich ein Tropfen Kuhmilch in drei Kreisfl~ichen aus, 
die als Fett-, Casein-und Wasserzone bezeiehnet werden. Diese Schichtenbildung tritt 
in LSsehpapieren mit hohem Aschengehalt besonders deutlich auf. Die Caseinzone 
bleibt bei einer bestimmten Verdtinnung tier Milch aus. Mit tier sehw/tcheren Sicht- 
barkeit der Grenzen geht elne Xnderung in der Radienbeziehung Hand in Hand. 
Lauge, Siiure und Lab bringen die Caseinzone zmn Versehwinden. Al!zu grol~e 
Fettmengen kSnnen das Auftreten der Caseinzone verhindern. Frauenmileh zeigt keine 
deutliche Caseinzone, ebenso verlfiiit sieh Hunde- und KatzenmiIeh, und zwar die 
erstere wegen tier geringen Caseinmenge und wegen ihrer sonstigen Beschaffenheit, 
die ietztere, well das Casein veto Fett an der Ausbreitung gehindert wird. Aus dem 
Verh/iltnis der Radien der Wasser- bezw. Caseinfl/~che kSnnen Anhaltspunkte ffir 
eine quantitative Bestimmung des Wassers oder Caseins in der Milch, aus der Aus- 
breitungsgeschwindigkeit in LSsehkartonstreifen solche ffir Bestimmung des Fettes ge- 
wonnen werden. Tropft man eine mit Lab versetzte Milch auf LSschpapier, so ver- 
kleinert sich die Caseinzone bis zum schlieftichen Versehwinden. Die Labung tritt 
im LSschpapier frSher eln, als sie im Dunkelfdd zu erkennen ist. Diese Erseheinung 
ist bedingt dureh KonzentrationserhShung des adsorbierten Caseins an der Ber~hrungs- 
fl/iche des Tropfens mit dem L6schpapier. Ma~ 2][i~ller. 

Andr6 Klinff:  M i n d e s t g e h a l t  der  M i l c h  an G e s a m t - S t i e k s t o f f -  
S u b s t a n z .  (Ann. Falsific. 1913, 6~ 340--342.) - -  Bei 117 aus dem Versorgungs. 
gebiet yon Paris stammenden Milchproben des gahres 1912 lagen die Werte ffir fett- 
freie Trockenmasse zwischen 87,3 und 102,4 und diejenigen ffir Gesamt-Stickstoff- 
Substanz zwischen 31,8 und 40 g im Liter. Als allgemeine Regel kann gelten, daft 
eine Milch mit mehr als 90 g fettfreier Trockenmasse etwa 33 g Gesamt-Stickstoff- 
substanz im Liter enth/~lt. C. ]fai. 


