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ihrer Arbeit ,,Mikroskopiseher i~Iachweis von Kartoffelst~rke im Brot" gegeben 
worden sind. 

Die Verfasser versuchen ziemlieh umst~ndliche, der Bakteriologle entlehnte ]~Ie- 
thoden (Fixieren, F~rben, Differenzieren), welche sieherlieh nut in den Hiinden des 
recht Gefibten zur qualitativen Analyse des Kartoffelzusatzes ffihren kSnnen, aueh fiir 
die quantitative Prfifung nutzbar zu machen, die ihrer Ansieht nach leieht ist. Wieder- 
holt sei demgegeniiber festgestellt, da~ die Mengenbestimmung der Kartoffelzugabe 
zum Brot wegen der mehr oder weniger ungleiehmiil~igen Verteilung der kennzeichnen- 
den Elemente durehaus nicht leicht ist. F~rbungen des Rohmaterials mit Anilin- 
farben kommen ftir praktische Zwecke dabei meines Erachtens fiberhaupt nicht in 
Frage, wie zahlreiche Versuehe mit Brotgebiiek von bestimmtem Kartoffelgehalt mich 
fiberzeugt haben; das gilt im besonderen ftir Brot mit Kartoffelwalzmehl. 

l l e f era te .  

Allgemeine anMytische Methoden und Apparate. 
W. Vaubel: Q u a l i t a t i v e r  N a e h w e i s  und  q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  

der  H a l o g e n e  in o r g a n i s c h e n  V e r b i n d u n g e n .  (Chem.-Ztg. 1914, 387 1037 
bis 1038.) - -  Das Verfahren, die ¥erblndungen mit konzentrierter Schwefelsi~ure zu 
erhitzen und den entstandenen Halogenwasserstoff (oder das freigewordene Halogen) 
in SilbernitratlSsungen zu leiten, eignet sich auch zu einem einfacheu qualitativen 
Nachweis: man erhitzt im Reagensglas und weist den Halogenwasserstoff dureh einen 
mit SiIbernitratl5sung benetzten Glasstab naeh. Leicht fltichtige Verbindungen kann 
man, falls sie brennbar sind, anztinden und einen mit SilbernltratlSsung benetzten 
Glasstab benutzen; etwaiger Rul~ansatz wlrd beim Eintauchen in Wasser erkannt. 
Fliichtige, nieht brennbare Stoffe kann mail mit halogenfreien brennbaren Stoffen 
misehen. So lii~t sich z. B. die Anwesenheit yon Tetraehlorkohlenstoff im Benzin 
sehr leieht feststellen. - -  Fiir die B e s t i m m u n g  der Halogene ist, falls es sich um 
die Trennung des Jods yon den fibrigen Halogenen handelt, das Verfahren von 
B a u b i g n y  und C h a v a n n e ,  das auf dem Freimachen der Halogene mit Schwefel- 
s~ure und Kaliumbichromat beruht (Chem.-Ztg. 1903, 27, 555) geeigneter als das 
unabhi~ngig yon diesem gefundene, oben erw~hnte Verfahren yon Y a u b e l  und 
S e h e u r e r  (Chem.-Ztg. 1906, 30, 167). Bei beiden entstehen leleht Fehler, wenn es 
sich um leicht£1fichtige ¥erbindungen handelt. G. Sonntag. 

R. Gri i tzner :  Z u r  J o d b e s t i m m u n g ,  b e s o n d e r s  in o r g a n i s e h e n  
S u b s t a n z e n .  (Chem.-Ztg. 1914, 38~ 769--770.) - -  Das vom Verf. ausgearbeitete 
Verfahren ist im einzelnen ausftihrlich beschrieben; es beraht au~ der Oxydation des 
Jods zu Jodsiiure und deren Titration. Das Veraschen gesehieht, wenn es sich um 
kleine Mengen (einige mg Jod in einigen dg Substanz) handelt, indem man die Sub- 
stanz grfindlich, am besten dureh Schmelzen, mit reichlicher Menge 2qatriumhydroxyd 
miseht, dann Natriumsuperoxyd, mit Natriumhydroxyd verschmolzen, oder eine leicht 
schmelzende Salpeter-Alkalimischung zusetzt und nur bis zur schwaehen Rotglut und 
nicht zu lunge erhitzt (Eisentiegel mit Deckel). Bei grS~eren Mengen Substanz be- 
nutzt man Bariumsuperoxyd als Oxydationsmittel. Die Schmelze wird mit Wasser 
aufgenommen, die LSsung filtriert. Bei der Bariumsuperoxydschmelze wird die l~ngere 
Zeit eingeweiehte, einige Male ausgekoehte Sehmelze in ein Becherglas gebracht und 
mit Kohlensi~ure und Natriumsulfat behandelt, der Niedersehlag durch Auskoehen mit 
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etwas Natriumsulfat enthaltendem Wasser gut ausgewaschen. Die alkalische LSsung 
wird dann einige Minuten mit Kaliumpermanganat nach Zusatz einer Spur Talkum 
gekoeht, mit Schwefelsiiure anges~iuert und noeh einmal kurz zum Sieden gebracht, 
wobei noch ein lJbersehug yon Permanganat vorhanden sein muta. ~ach der Ab- 
kfihlung wird wieder mit fester Soda alkalisch gemaeht, einige Tropfen Alkohol und 
etwas Talkum zugesetzt und einige Minuten gekocht. Die LSsung wird heiI~ filtriert 
und hei~ mit alkoholhaltigem Wasser nachgewaschen, dabei das Filter mSglichst mit 
der hei~en LSsung bedeckt gehalten. Das Filtrat wird nach Zusatz yon Talkum 
durch 5 Minuten Ianges Kochen vom Alkohol befreit und die LSsung mit Phosphor- 
schwefels~uregemisch (3 Raumteile Phosphors~iure 1 : 4  und 2 Raumteile Schwefel- 
s~iure 1 : 4 ,  in der ttitze mit 1/1o ~.-PermanganatlSsung bis zum 1/ingeren Bestehen- 
bleiben der Rosaf~irbung versetzt und mit 1/lo ~q.-Oxals/iurel6sung entf/~rbt) laekmus- 
sauer gemacht und nach Zusatz yon etwas festem Ammoniumsulfat 3 Minuten gekocht. 
Die abgekfihlte LSsung wird mit Schwefelsiiure kongosauer gemacht und mit Jodkalium 
versetzt, das freigewordene Jod mit Thlosulfat titriert. Etwa vorhandene salpetrige 
S/iure wiirde sich bei einer Vorprobe (mit einem Tell der LSsung) durch langsames 
Eintreten und Fortsehreiten der Blauf~rbung zu erkennen geben. G. Sonntag. 

i E c k a r d t :  E i n e  e i n f a c h e  M e t h o d e  zur B e s t i m m u n g  o r g a n i s e h  
g e b u n d e n e n  J o d s  in  P r / i p a r a t e n ,  s p e z i e l l  in J o d - E i w e i l ] p r / i p a r a t e n .  
(Pharm.-Ztg. 1914, 59~ 441.) - -  Verf. empfiehlt nachstehendes Verfahren. Zur Be- 
stimmung des Jods w~gt man in einer mSglichst flachen Platinschale 1,0 g der be- 
treffenden Substanz genau ab und gibt dazu etwa 3 ccm 30°/o-ige Natron]auge. 
Dieses Gemisch l~I~t man einlge Stunden unter 5fterem Umrfihren mit einem kleinen 
Glasst/ibchen zweeks geniigender Durchquellung der Substanz stehen. Man erhitzt 
zun~chst vorsichtig auf einer kleinen Flamme, bis die Masse sich nicht mehr auf- 
bliiht. Alsdann erhitzt man starker, bis die Verkohlung vollst/~ndig erfolgt ist. Ein 
Erhitzen bis zur WeiSglut ist iiberflfissig, da das Jod dureh Verkohlung bereits voll- 
stKndig an das Alkali gebunden wird. Den Tiegel mit der Kohle laugt man in 
einem Beeherglase mit Wasser aus, soda$ der Tiegel vollst~ndig bedeckt ist. I~aeh 
einigen Stunden s/~uert man mit verdfinnter Weins~iurelSsung an, bis das Gemiseh 
sehwaeh saner reagiert. Man nimmt nun den Tiegel aus dem Becherglase, spritzt ihn 
mit destilliertem Wasser gehSrig ab und gibt dann zu der Flfissigkeit im Beeherglase 
noeh etwa 2 - -3  cem verd. Schwefels~ure. Das ganze Gemiseh mitsamt den Kohlen- 
stfiekehen spiilt man nun aus dem Beeherglase in einen 1/~ 1-Kolben, in welchen man 
vorher etwa 50 cem Sehwefelkohlenstoff hineingegeben hat. Danaeh setzt man das 
Jod in dem Gemiseh dutch Hinzuffigung elniger Tropfen yon ~atriumnitritlSsung in 
Freiheit und schwenkt den Kolben mehrmals gehSrig urn. Der Sehwefelkohlenstoff 
nimmt unter Violettf/irbung sofort das frele god auf. Die darfiber stehende Fliissig- 
keit giel~t man vorsichtig in ein anderes KSlbehen ab und macht nochmals mit einigen 
ccm Schwefelkohlenstoff und einigen Tropfen Natriumnitrit15sung die Jodprobe, bis 
die FIiissigkeit kein Jod mehr abgibt. Alsdann sehiittelt man die Jodsehwefelkohlen- 
stoffiSsung noeh zwei- bis dreimal mit destilliertem Wasser dureh und gieSt jedesmal 
zur Entfernung des :Natriumnitrits vorsiehtig ab. Es gehen dann gleiehzeitig fast 
s~mtliche Kohlenstfickchen mit dem Spiilwasser aus der SchwefelkohlenstofflSsung fort. 
:Nun bringt man die JodsehwefelkohlenstofflSsung auf ein geniigend groges, mit 
Wasser gut angefeuehtetes Filter, 1/~l~t das Waschwasser abtropfen und spiilt noeh 
einige Male mit destilliertem Wasser naeh. Die SehwefelkohlenstofflSsung bringt 
man nun in einen 1/~ l-Kolben mit etwa 150 ccm Wasser, indem man das Filter 
mit einem Glasstabchen durehstSl~t und gehSrig mit destilliertem Wasser abspritzt, 
bis alle violetten TrSpfchen vom Filter entfernt sind. Alsdann titriert man die unter 
Wasser befindliche SehwefelkohlenstoffjodlSsung mit 1/lo ~.-ThiosulfatlSsung bis zur 
Entf/irbung. 1 ecm der ThiosulfatlSsung entsprieht 0,127 g Jod. -P. W. ~Veumann. 
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P. Bohriseh:  U b e r  1/lo N . - N a t r i u m t h i o s u l f a t l S s u n g .  (Pharm.-Ztg. 
1914, 59~ 360--362.) - -  Verf. hat eine Anzahl Versuche fiber die Haltbarkeit der 
111o N.-iNatriumthiosulfatlSsung angestellt und ist zu nachstehendem Ergebnis geI~ngt. 
Entgegen der ziemlich verbreiteten Ansieht, dab die I/lo N.-NatriumthiosulfatlSsung 
nur kurze Zeit haltbar ist, h~tlt sich diese NormallSsung liingere Zeit unveriindert, 
wenn sle in riehtiger Weise hergesteUt und zweekmii$ig aufbewahrt wird. Das zur 
Darstellung verwendete Wasser mu$ mSglichst fi'iseh destilliert sein, anderenfalls gut 
aufgekocht werden. Die Aufbewahrung geschieht am besten in vollst~ndig geffillten 
Flaschen, wobei es gleiehgfiltig ist, ob  diese in kiihlen Ri~umen oder bei Zimmer- 
temperatur aufbewahrt werden. Ebenso ist Lichtsehutz bei vSllig gefiillten Flasehen 
unnStig. In vollen Flaschen halt sich die Thiosulfatl5sung mindestens 1 gahr un- 
ver~ndert. Auch in nieht vollst~ndig gefiillten, 5fters zwecks Entnahme yon LSsung 
geliifteten braunen Flaschen halt sich die ThiosulfattSsung fiber ein halbes Jahr, ohne 
dab sieh der Titer iindert, w~ihrend sie sich in weil~en, nicht v511ig gefiillten Flasehen 
sehr bald unter Abscheidung von Schwefel zersetzt, i~ W. Neumann. 

H. Borck:  E i n  b e q u e m e s  V e r f a h r e n  zur  T r e n n u n g  yon  E i s e n  
u n d  A l u m i n i u m .  (Chem.-Ztg. 1914, 887 7.) - -  Das Verfahren, Eisen und Alu- 
minium durch Erhitzen der Oxyde in einem Gemisch yon Luft und Salzs~iuregas zu 
trennen, wobei sich das Eisen verfliichtigt und Aluminiumoxyd zurfickbleibt, wurde 
bisher ffir ungenau gehalten. :Nach Verf. liegt dies daran, dab Porzellan-und Platin- 
tiegel bei scharfem Gliihen in Salzs~uregas und Luft nicht gewichtskonstant bleiben, 
wi~hrend bei Verwendung von Quarzschiffehen zuverl~ssige Ergebnisse erhalten wer- 
den. Um die Ausffihrung der Bestimmung bequem zu gestalten, hat Verf. eine sehr 
sicher arbeitende Apparatur zusammengestellt, deren Anfertigung die Vereinigten 
:Fabriken fiir Laboratoriumsbedarf in Berlin N tibernommen haben. •ach Been- 
digung des Gliihprozesses mu~ das Quarzschiffchen noch eine Weile an der LuSt 
gegliiht werden, um absorbierte Salzsiiure oder fliichtige Chloride zu vertreiben. In 
derselben Weise lassen sieh auch Wolfram, Molybd~in, Uran yon Silicum- und Thoroxyd 
trennen. Ft. Hiihn. 

L. W.  Wink le r :  1Jber d e n  :Nachwei s  des  K a l i u m s  mi t  W e i n s ~ u r e .  
(Zeitschr. angew. Chem. 1913, 26~ 208.) - -  Well Kaliumhydrotartrat in hohem MaSe 
die Eigenschaft besitzt, fibers~tttigte LSsungen zu bilden, verwendet man zur Reaktion 
auf Kali an Stelle yon Weins~urel5sung zweckmgd~ig Weins~iure in Pulverform, die 
stets Spuren yon Kaliumhydrotartrat enthi~lt, welehe als Krystallkeime die sofortige 
Ausscheidung veranlassen. Man 15st in 10 cem der neutralen Untersuchungsflfissigkeit 
(oder in der 5°]o-igen LSsung des zu priifenden Salzes) etwa 0,5 g krystallinisehes 
~atriumacetat und schiittelt naeh Zusatz yon etwa 0,5 g gepulverter Weins~ture kriiftig. 
Bei Abwesenheit yon Kalium (Ammonium, Rubidium oder Ciisium) ist die LSsung 
vSllig klar. Bei Anwesenheit yon 0,2°/o Kalium-Ion in der LSsung entsteht der 
~iedersehlag sofort, bei 0,1 °/o erst nach 1--2 Minuten. Zur Sicherheit wird ein 
blinder ¥ersueh mit destilliertem Wasser oder Chlornatriuml5sung angestellt. Die 
Empfindlichkeit der Reaktion wird dureh Zusatz yon Weingeist erhSht, verliert da- 
dureh jedoch an Beweiskraft. W. Sulthoff. 

Ko Reckleben:  ~Yber den  ~ a c h w e i s  des  K a l i u m s  m i t  Weins~iure .  
(Zeitsehr. angew. Chem. 1913, 26~ 3 7 5 - - 3 7 6 . ) -  Gegen die Vorsehrift L. W. 
W i n k l e r ' s  (vergl. vorsteh. Ref.) tr~ig~ Verf. insofern Bedenken, als bei nieht rich- 
tiger Einhaltung der Konzentrati0n entweder auch das Kaliumhydrotartrat gelSst 
bleiben oder auch bei Abwesenheit yon Kaliumionen ungelSst bleibende Weinsiiure 
eine positive Reaktion vortauschen kann. Verf. l~$t die Priifung, wie folgt, aus- 
ftihren: Zu der nieht zu verdiinnten :Fliissigkeit wird bei Zimmertemperatur eine 
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ziemlich konzentrierte LSsung yon Natriumhydrotartrat gesetzt. V(enn start deren 
eine Weins~ure-NatriumacetatlSsung verwendet wird, darf woht die Weinsgure, nicht 
abet-das Acetat in grSgerem ~bersehug genommen werden. Erfolgt trotz sanfter 
Reibung tier ~Vandungen mit einem Glasstab keine Krystallisation, so reibt man das 
an dem Glasstabe hiingenbleibende geringe Fliissigkeitsvolumen auf einem Uhrglase 
mit einem Tropfen einer etwa 10 °/o-igen KaliumsalzlSsung bis zur Krystallausscheidung 
und impft dann in die Untersuchungsflfissigkeit. tIierdurch findet zugleich eine 
Kontrolle der Verdiinnung statt, indem bei zu groger Verdiinnung die Krystallisation 
auf dem Uhrglase ausbleibt. IV. Sutthoff. 

E. Kedesdy:  ~ b e r  d ie  t i t r i m e t r i s c h e  B e s t i m m u n g  f r e i e r  s c h w e f -  
l i ge r  S~ure .  (Chem.-Ztg. 1914, 887 601--602.) - -  Bei der Titration der freien 
schwefligen S~ure mi~ Normalalkali und i~ethylorange tritt der Farbenumschlag ein, 
wean die Bildung des sauren Salzes (NatISO3) stattgefunden hat. Bei der Ver- 
wendung yon Phenolphthalein als Indicator tritt die Rotf~rbung erst ein, wenn s~mt- 
liche sehweflige S~iure in das neutrale Salz (Na~SO3) iibergefiihrt ist, der Farbcnum- 
schlag tritt aber nicht scharf auf, sondern allm/ihlich und der Eintritt der RStung 
ist nicht mit Sicherheit zu beobachten. Eine Bleichwirkung liegt nicht vor. Die 
RStung tritt schon friiher ein als der vSlligen Bildung des neutralen Salzes entspricht: 
wird die bis zur eben sichtbaren R6tung abgesiittigte S~iurc mit einigen Tropfen 
Wasserstoffsuperoxyd versetzt, so verschwindet die RStung und es wird eine neue 
Menge Natronlauge verbraucht bis die RStung wieder auftritt, jetzt plStzlich und mit 
entsprechender St/irke. Phenolphthalein ist also als Indicator nicht g e e i g n e t . -  Wenn 
der scharfe Umschlag des Methylorange genau den Punkt anzeigt, an dem die Bil- 
dung des sauren Salzes stattgefunden hat, so mug nach der Oxydation der schwef- 
ligen Siiure durch Wasserstoffsuperoxyd bei weiterer Titration nochmals die gleiche 
Menge Lauge bis zur bleibenden Gelbf~rbung verbraucht werden. Dies ist in der 
Tat der Fall, wio die Versuche des Verf.'s gezeigt haben. Itiermit ist ein Weg zur 
Bestimmung freier schwefliger S~ure neben Minerals~iuren gegeben, wobci man nur 
einer NormallSsung bedarf. Man titrier~ mit Natronlauge bis zur Gelbf~irbung, in der 
LSsung befindet sich dann neben Sulfat Bisulfit; gibt man nun die genfigende 
Menge Wasserstoffsuperoxyd hinzu, so wird das Bisulfit in Sulfat und freie Schwefel- 
si~ure fibergeffihrt. Der nun bis zur neuen Gelbfiirbung erforderliche Zusatz yon 
Natronlauge entspricht der Hiflfte der urspriinglich vorhandenen schwefligen Siiure. 

G. Sonntag. 
A. Sander :  U b e r  die t i t r i m e t r i s e h e  B e s t i m m u n g  f r e i e r  s c h w e f -  

l i g e r  S~u re .  (Chem.-Ztg. 1914, 38~ 1057--1058.) - -  Verf. best~tlgt (vergl. das 
vorstehende Referat), dag Phenolphthalein sich als Indicator bei der Titration freier 
schwefliger Si~ure nicht eignet, worauf fibrigens schon vor vielen Jahren L u n g e  
und R a s c h i g hingewiesen haben. Aber auch der Farbenumschlag des ~Iethylorange 
in der schwefligen S~ure ist nicht so scharf wie bei den anderen ~ineralsi~uren. Sehr 
genau liigt sich aber die freie schweflige S~ure bestimmen, wenn man sie vor der 
Titration mit Wasserstoffsuperoxyd oxydiert. Schweflige S~ure durch Kochen mit 
SublimatlSsung zu oxydieren, gelingt nur bei sehr verdiinnten LSsungen yon schwef- 
liger Saure. Setzt man.. jedoch zu einer LSsung yon schwefiiger S~ure in dcr Ki~lte 
Quecksilberchlodd im Uberschu~, so l~fit sich die sehweflige Si~ure mit Methylorange 
als Indicator sehr genau mit Natronlauge titrieren, wobei auf 1 SO 2 2 NaOH gebraucht 
werden. Es scheint, dai~ beim Zusatz yon Natronlauge zunachst Natriumbisulfit ent- 
steht, das mit dem Queeksitberchlorid eine Doppelverbindung bildet unter gleich- 
zeitiger Abspalttmg ,,on Salzsiim-e: NaI-ISO 3 -~- HgCI~ ~--- NaSO~. HgC1 -[- HC1. - -  
Zur Bestimmung yon fi'eier schwefliger S~ure neben Sehwefelsiiure hg l t  Verf. das 
yon ihm besehriebene jodometrisehe Verfahren (Zeitsehr. f. angew. Chem. 1914, 277 
I94) ffir zweckmiii~iger. G. Sonntag. 
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V. Ho t t en ro th :  B e s t i m m u n g s m e t h o d e  ff i r  A m e i s e n s ~ u r e .  (Chem.- 
Ztg. 1914, 38~ 598.) - -  Ameisens~iure reagiert belm Erwi~rmen oder bei Gegenwart 
einer Kontaktsubstanz wie z. B. einer Spur konzentrierter SchwefelsKure sehr heftig 
mit Siiureanhydriden oder S~urechloriden unter Bildung der entsprechenden S~ure 
und Kohlenoxyd bezw. Chlorwasserstoff. Zur quantitativen Bestimmung wird die 
entstandene Kohlenoxydmenge volumetrisch ermittelt. Die Ameisens~mre wird in 
einer homologen S~ure oder in einem anderen indifferenten LSsungsmittel gelSst. Ist 
Wasser zugegen, so l~l~t man die auf Ameisens~ure zu prfifende Flfissigkeit zun~chst 
mit fiberschiissigem Essigsi~ureanhydrid stehen, bis das Wasser sich damit zu Eisesslg 
umgesetzt hat, verbindet dann mit dem zum Auffangen des Kohlenoxydgases be- 
stimmten Apparate und nimmt die Zerlegung durch Zuffigen eines Tropfens kon- 
zentrierter Schwefels~iure vor. Ft. Hahn. 

E. P. H~ufi ler :  E i n e  n e u e  F a r b e n r e a k t i o n  a u f  C i t r o n e n s ~ u r e .  
(Chem.-Ztg. 1914, 38~ 937.) - -  Die citronens~urehaltige LSsung wird mit einigen 
ccm w~isserig-alkoholischer VanillinlSsung zur Trockne verdunstet, fiber den Rfick- 
stand l i~t  man 3 - -4  Tropfen 25°/o-ige Schwefels~iure laufen und erhitzt 15 Minuten 
auf dem Wasserbade. Der Riickstand f~b t  sich stark violett, 15st sich in Wasser 
mit grfiner Farbe, die nach Zusatz yon Ammoniak in ein starkes Rot fibergeht, das 
in gro~er Verdfinnung mit Wasser sichtbar bleibt. Empfindlichkeitsgrenze zwischen 
1--2  mg Citronensiiure. Andere organische S{iuren stSren nicht, vlele andere Stoffe, 
namentlich Zuckerarten und Eiweil~substanzen stSren, indem sie nach dem Eindunsten 
mit Vanillin und Schwefels~iure mit Ammoniak mehr oder weniger starke rotbraune 
Fhrbungen liefern. Es ist daher zweckmiil~ig, sie zu entfernen, was z .B.  bei Him- 
beersirup gelingt, indem aus 50 ccm nach ~eutralisation und Verdfinnung mit 50 ccm 
Wasser und 75 ecm Alkohol die S~iuren mit Blelacetat gef~llt und nach der Fil- 
tration mit Schwefelwasserstoff in l?reiheit gesetzt werden. Das Filtrat vom PbS- 
Niederschlag wird eingedunstet und mit konzentriertem Alkohol ein Teil des Zuckers 
abgeschieden. ])as Filtrat wird mit Calciumcarbonat eingedunstet, die Calciumsalze 
mit Alkohol gerein~gt. Dann weiter wie oben. Ft. Hahn. 

J.  H e t p e r :  U b e r  d ie  o x y d i m e t r i s c h e  B e s t i m m u n g  d e r  t e c h n i s c h  
w i c h t i g s t e n  o r g a n i s c h e n  V e r b i n d u n g e n .  (Arch. f. Chem. u. Mikr. 1914, 7~ 
72--80.)  - -  Saute wie auch alkalische KaliumpermanganatlSsungen sind ein wichtiges 
Reagens zur quantitativen Bestimmung vieler organischer KSrper und ihrer Mischungen, 
wenn die Konzentration des Permanganats, das Erhitzen des Reaktionsgemisches auf 
eine den Siedepunkt nicht erreichende Temperatur und, bei der Oxydation in sauren 
LSsungen, die Anwendung der Phosphors£ure anstatt Schwefe[s~ure beachtet werden. 
Die Reaktion ist in der Regel nach 11/2 Stunden beendet, wenn das Erhitzen, wie 
es am praktischsten geschieht, auf dem Wasserbade bei der Temperatur yon 92--95 ° 
vorgenommen wird. Viele organische KSrper werden in saurer PermanganatlSsung 
um so schneller oxydiert, einer je hShern Reihe sie angehSren ; bei alkalischen LSsungen 
]iegen die Vcrh~ltnisse umgekehrt. So verbrennt z. B. Methylalkohol in Mkalischer 
LSsung innerhalb 10 Min., in saurer LSsung in 2 Stunden, _~thylalkohol entsprechend 
innerhalb 15 Min. bezw. 11/2 Stunden. Die vollst~indige Oxydation zu Kohlensiiure 
bezw. Oxals£ure in saurer bezw. alkalischer LSsung findet h~ufig statt unter :Bildung 
yon Zwischenprodukten (z. B. Ess~gsfiure), die bei weiterem Kochen namenttich in 
alkalischer LSsung nur unvollst~indig angegriffen werden. Uberhaupt eignen sich zur 
ma~analytischen Bestimmung die phosphorsiim'ehaltigen PermanganatlSsungen besser 
Ms die alkalischen; beim Titrieren sind nur die ersteren zu verwenden. Als Ver- 
gleichsgrSl~e ffir die Ergebnisse der Oxydation dient die ,,Grammzaht", d. h. die An- 
zahl ccm N.-PermanganatlSsung, die nStig sind zur Oxydation yon 1 g der zu unter- 
suchenden Substanz. So ist z.B. nach der Gleichung : C3H~(OH)a -5 7 0  ~- 3 CO~ -~ 
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4 I-I~O die Grammzahl fiir Glycerin ~- 14000 : 92 ~ 152,2. Zur Ausfiihrung des 
Verfahreas sind als Normatfliissigkeiten nStig: i/~ N.-Oxals~ure mit einem Zusatz 
yon 75 ccm konc. Schwefels~ure in 1 1 und 1/2 N.-PermanganatlSsung, welche 40 g 
Phosphors~iure im Liter enth~dt. Die alkalische 1/2 N.-PermanganatlSsung erh~It anstatt 
der Phosphors~.ure einen Zusatz yon 40 g Natriumhydroxyd. Naeh mehrtgtgigem 
Stehen wird der Titer festgestellt. Zur Ausfiihrung der Oxydation wcrden in einem 
200ccm-KSlbchen 25 cem 1/2 N.-PermanganatlSsung mit der LSsung einer ent- 
sprechenden Menge des za untersuehenden KSrpers in 75 ccm Wasser auf dem 
kochenden Wasserbade bei 92--950 erhitzt, und zwar 1/2--2 Stunden. Die noch 
heine Fliissigkeit entfarbt man mit 25 ccm t/2 N.-Oxals~ure und titriert den Uber- 
sehul3 mit saurer 1/2 N.-PermanganatlSsung zurfick. Die Y[enge der anzuwendenden 
Substanz ist so zu bemessen, dal~ 7- -10  cem l/2 N.-Permanganatl6sung durch sic 
reduziert werden. LSst sich der KSrper auch mit Hilfe einiger Tropfen Phosphor- 
siiure oder Natronlauge nicht in Wasser, so wird er mit 20 g Glaspulver vermischt 
und 1 g der Mischung zur Oxydation verwendet. Bei teicht siedenden Verbindungen 
wird ein eingesehliffenes Rfickflui3rohr aufgesetzt, das wiihrend des Erhitzens 2- bis 
3-mal mit einigen ccm Wasser ausgespiilt wird. Verf. gibt die ,,Grammzahl" ffir 
eine Reihe yon Substanzen an. - -  Auch manche Mischungen von mehr oder weniger 
best~indiger Zusammensetzung k6nnen oxydimetriseh bestimmt werden, wenn sich ihre 
Grammzahl vorher empirisch feststellen l~i~t, z. B. die wasserlSslichen Extraktstoffe 
des Tees. Ihre Grammzahl ist gleich 133,3, da 1 ccm 1/2 N.-PermanganatlSsung 
3,75 mg Extrakt entsprieht. Bei der Bestimmung werden 2,5 g Tee 3-real auf be- 
kannte Art mit siedendem Wasser behandelt, die vereinigten Ausztige auf 250 ccm 
verdiinnt und 10 ccm in saurer LSsung 1:[4 Stunden lang oxydiert. Die Ergebnisse, 
die Verf. auf diese Weise bei 10 verschiedenen Teesorten erhielt, stimmen gut iiberein 
mit denen der gewichtsanalytiseh ausgefiihrten Bestimmungen des aschefreien Ex- 
traktes. Das Verfahren eignet sieh ferner zur Bestimmung organischer Stoffe, die 
sieh mit ttilfe eines fliichtigen L5sungsmittels extrahieren lassen, z. B. Glycerin 
in Alkoholi~ther, Salicyls~ure in Alkohol, Tein in Chloroform usw. Tein verbrennt 
nur in alkalischer LSsung vollstiindig; seine Grammzahl ist gleich 122,6, da 1 ccm 
:/2 :N.-PermanganatlSsung 4,08 mg Tein entspricht. Bel der Bestimmung werden 
2,5 g Tee mit 50 ccm Chloroform unter Zusatz von 2,5 ccm 10°/0-igem Ammoniak 
naeh dem Verfahren yon K e l l e r  (Cod. alim. austr. I, 264) extrahiert und 20 ccm 
der geklfirten Fliissigkeit in einer Glasschale bei Zimmertemperatur verdunstet, mit 
50°/0-iger Phosphors~ure befeuchtet, in warmem Wasser gelSst, nach dem Erkalten 
filtriert und ausgewaschen. Das Filtrat (gegen 70 ccm) wird mit 30 ccm alkalischer 
1/~ N.-PermanganatlSsung 75 Min. lang, wle oben beschrieben, erhitzt und nach Zu- 
satz yon 30 ccm 1/2 N.-Oxals£ure mit saurer 1/2 N.-PermanganatlSsung titrlert. Auch 
hier fielen bei 5 verschiedenen Teesorten die Vergleichsversuche mit den alten Be- 
stimmungsverfahren befriedigend aus. H .  Lacour. 

R. C. Collison: K u r z e  M i t t e i l u n g  f iber  d ie  B e s t i m m u n g  d e s  Lec i -  
t h in s .  (Journ. of the Biolog. Chem. 1912, 11~ 2 1 7 - - 2 2 0 . )  - -  Verf. empfiehlt zur 
Bestimmung des Lecithins, die Suhstanz mit wasserfreiem Alkohol zu extrahieren und 
den Rtickstand der Extrakte auf Phosphor zu verarbeiten. M~z  2~Ii~ller. 

K. Sagel: Zum S a p o n i n - N a c h w e i s .  (Pharm. Zentralh. 1914, .55~ 268 
his 269.) - -  Der bisherlge Saponin-:Nachweis mit kone. Schwefels/ture liiI~t sich durch 
Zusatz yon Essigsfiureanhydrid wesentlich beschleunigcn und versti~rken. Etwas Sa- 
ponin wird auf einem Uhrglase mit zwei Tropfen Essigs~ureanhydrid mit einem Glas- 
stabe verrieben und mit einem Tropfen konc. Schwefels~iure - -  durch Hinzufliel~en 
yore Rande aus - -  versetzt. Die Reaktion tritt nicht, wie bisher~ erst nach etwa 
1/2 Stunde, sondern sofort ein. Gereinigtes Saponin der Firma K a h l h a u m - : B e r l i n  
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lieferte deutliche hellrote FKrbungen vom Farbentone verdiinnter FuchsinlSsungen. 
Cholesterin, Kopaivabalsam und Harze, die mit genannten Reagenzien ebenfalls 
reagieren, liefern andere, damit nicht zu verweehselnde FarbentSne. IV. Ple~ner. 

E. Pinoff  und K. Grids: : E i n f a c h e r  q u a l i t a t i v e r  u n d  q u a n t i t a t i v e r  
~ a e h w e i s  de r  L K v u l o s e  n e b e n  a n d e r e n  Z u e k e r a r t e n .  (Chem.-Ztg. 1914, 
88~ 625--626.)  - -  Die Ammoniummolybdat-Reaktion wird in folgender ~Veise aus- 
gefiihrt: 6 g feingepulvertes Ammoniummolybdat werden in 5 ccm Wasser hei$ ge- 
15st, auf 40 o abgekfihlt und diese LSsung zu 5 ccm der zu untersuchenden Fliissig- 
keit, die hSchstens 1 g und nicht weniger als 0,03 g Zucker und keine frele Siiure 
enthalten daft, zugesetzt, wobei darauf zu achten ist, da~ sieh alles durch das Ab- 
kfihlen ausgeschiedene Ammoniummolybdat in den 10 ccm Flfissigkeit befindet. Die 
Misehung wird nun bei 40 ° 15 Minuten fang im Wasserbade erwiirmt, worauf bei 
Gegenwart yon L~vulose Blauf~rbung eintritt. Die einzige Zuckerart, die bei hSherer 
Konzentration als  1 g in 5 ccm Blauf~rbung hervorruft, wfirde die Dextrose sein; 
enthielte die zu untersuchende LSsung 20°/o Dextrose, so wfirde sich bei der an- 
gegebenen Reaktion sine geringe Blauffirbung ergeben, die genau so stark ware, 
ats wenn die LSsung 0,03 g Liivulose enthielte. Eine Verwechslung ist danach aus- 
geschlossen. Zu einem quantitativen colorimetrischen ¥erfahren 1~i$~ sich die Reaktion 
nicht benutzen, well die Stiirke der Blaufiirbung nicht im genau gleichen Verhi~ltnis 
zu der vorhandenen Menge L~vuiose w~ichst. Dies gelang jedoeh mit Hi]re der Diphenylamin- 
Reaktion: 2,5 ccm l~ivulosehaltige LSsung, 2,5 cem 96°/o-iger Atkohol, 10 cem 
Alkohol-Sehwefels~uregemisch (750 ccm 96°/o-iger Alkohol und 200 ecm S6hwefel- 
sKure 1,84) und 0,1 g Diphenylamin werden 15 Minuten am Rfickflul~kiihler auf 700 
erhitzt, dann noch welters 3 Minuten yore Sieden des Alkohols an gerechnet im 
Kochen erhalten und sofort abgekfihlt. Man gieSt die blaue LSsung in sin Me$- 
gefi~i~ und ffigt soviel Alkohol hinzu, dat~ die LSsung hellblau ist und im Spekta'al- 
apparat gerade noch die Absorptionsbande (~t=500--550) erkennen l~iBt. Es sind 
dann 0,036 °/o L~vulose in der LSsung, also 0,9 mg in 2,5 ccm enthalten, sin Menge~ 
die auf diese Weise gerade noeh naehgewiesen werden kann. Der Zuckergehalt der 
LSsung soll 10°/o nicht fibersteigen, keinesfalls mehr als 20°/0 betragen, da eine 
250/o-ige DextroselSsung eine Blaufarbung gibt, die 0,1 °/o L~vulose entspricht. 

G. Sonntag. 

O. ~al lada ,  E. Stein und J.  R a v n i k a r :  Z u r  F r a g e  de r  A n w e n d b a r -  
k e i t  d e r  T o l l e n s - K r i i g e r ' s c h e n  M e t h o d e  zur  : B e s t i m m u n g  y o n  P e n t o -  
san  en. (Oster. ungar. Zeitschr. Zucker-Ind. 1914, 43~ 425~432.)  - -  Verff. gelangen 
zu dem ]{rgebnis, da~ die yon J igge r  und l ~ n g e r  (Ber. Deutsch. Chem. Ges. 1902, 
35~ 4440 und 1903,. 36~ 1222) vorgeschlagene Verwendung yon Barbiturs~iure zur 
F~illung des Furols zu beachten sei, da sis im Vergleich zu der Phloroglucinmethode 
beim Vorhandensein yon Saecharose bedeutend genauere Ergebnisse liefere. 

P. W..5[e~mann. 

Th. Ko yd l :  U b e r  d i e  B e s t i m m u n g  de r  P e k ~ i n s u b s t a n z e n  in  P r o -  
d u k t e n  de r  Z u c k e r f a b r i k a t i o n .  (0ster.-ungar. Zeitschr. Zucker-Ind. 1914, 
43~ 208--231.) - -  Die Bestimmung geschah durch Ermittelung der beiden Kompo- 
nenten, des Arabans dutch die Furol-Phloroglucin-Methode nach T o l l e n s - K r f i g e r ,  
des Galactans nach der Schleims{iuremethode yon C r e y d t  unter gewissen vom Verf. 
vorgenommenen Modifikationen. P. W. IYeumann. 

E. B o r n e m a n n :  E x t r a k t i o n  im b e s o n d e r e n  f e i n p u l v e r i g e r M a s s e n .  
(Chem.-Ztg. 1914, 88, 833 -- 834.) - -  LTm pulverfSrmige Massen im S o x h 1 e t-Apparat 
schneller ausziehen zu kSnnen, haben K a r d o s  und S c h i l l e r  (Z. 1914, 27~ 337) 
vorgeschlagen, in die Mitts des Extraktionsgutes ein umhiilltes, mit LSchern versehenes 
Glasrohr einzuffihren. Bei Stampfasphaltmehl u. dergl, geniigt diese Anordnung 
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nicht. Man nlmmt daher eine Hiilse aus Filtermaterial mit einem durch die Mitre 
ihres Bodens dieht hindurchgefiihrten Rohr, welches am unteren Ende often ist. Zuvor 
bringt man auf den Boden des Aloloarates einen mit Randeinsehnitten versehenen 
Glasring. Zur Beschleunigung des Arbeitens verwendet man einen Apparat ohne 
I-Ieberohr bezw. mit of~enem Boden, sodal3 die gesi~ttigten LSsungen direkt in den 
Kolben zuriickfliei~en k5nnen. Um die auftropfende Fliissigkeit gut zu verteilen, 
stfilpt man fiber die Hfilse einen Rundkolben mit kurzem Hals und seitliehen 
0ffnungen. Die durch Gebrauchsmuster geschiitzten Hiilsen und Apparate werden 
yon M a c h e r e y ,  l ~ a g e l  & Comp.  in Diiren und yon den Verelnigten Fabriken ffir 
Laboratoriumsbedarf in Berlin vertrieben. P. Buttenberg. 

J. Marek :  E in  y o n  i n n e n  e l e k t r i s c h  g e h e i z t e s  Y e r b r e n n u n g s -  
r o h r  f f i r  d ie  o r g a n i s c h e  A n a l y s e .  (Journ. prakt. Chemie 1913, 87, 
287--288. )  w Die Erhitzungsvorrichtung besteht aus einer Spirale, die man sich 
aus einem 0,3--0,5 mm dicken, 60- -70  cm langen, mit einer 1 mm dicken Asbest- 
schnur spiralig umwundenen Platindraht anfertigt; die Enden werden durch Ansatz- 
r5hren gefiihrt und eingeschmolzen. Der Verbrauch an elektrischer Energie betr£gt 
bei einem 0,3 mm starken Platindraht etwa 400 Watt. Die Verbrennung wird in 
einem PorzelIanschiffchen oder einem RShrchen aus Jenaer oder Quarz-Glas vorgenommen. 

G. Sonnlag. 

A. Golodetz:  U b e r  n e u e  A p p a r a t e  zur  q u a n t i t a t i v e n  D i a l y s e .  
(Chem.-Ztg. 1913, 37~ 259--260.) - -  Die quantitative Entfernung und Ermittehng 
krystalloidgelSster Stoffe aus einem Gemisch, wie es in Blut, 
Milch, tierischen Organen, Sekreten, l~ahrungsmitteln etc. vorliegt, 
scheitert meist an der Umst£ndlichkeit der Dialyse, zu der so 
grol~e Mengen Wasser verbraucht werden, dal~ das in das ~Vasser 
iibergegangene Krystalloid kaum noch gewonnen werden kann. 
Verf. hat diesem l~belstande abgeholfen, indem er einen Dialysier- 
apparat (s. Fig.) nach Art der S o x h 1 e t%chen Extraktionsapparate 
konstruiert hat. Verf. land bei verschiedenen Versuchen auf dem 
Gebiete der physiologisehen und gerichtlichen Chemie, dal~ es 
bei Anwendung yon Pergamentpapierschlauch geniigte, 5 - -7  Stunden 
zu dialysieren, um 98--99°/o der dialysablen Bestandteile zu be- 
kommen. Um die Beendigung der Dialyse zu erkennen, entnimmt 
man etwa nach dieser Zeit aus dem Dialysierzylinder kleine 
Proben und priift sie auf Abdampfrfiekstand oder auf einen 
bestimmten Bestandteil. Die Temperatur des ~Vassers im Dia- 
lysierzylinder betriigt, da dieser sich unmittelbar fiber dem Siede- 
kolben befindet, stets etwa 40- -50  ° C. Da dlese Temperatur 
ffir manche Operationen zu hoch ist, mu~ die Siedetemperatur 
herabgesetzt werden, was man dadurch erzielt, dal~ man den 
oberen Zylinder mlt einem Gummistopfen verschliel~t und mit 
der Wasserstrahlpumpe verbindet. Bei einem Vakuum yon 
30- -40  mm Druck kann man das Dialysat bei 40- -45  o C 
zum Kochen bringen, ohne eine Zersetzung beftirchten zu 
miissen. Um unruhiges Sieden und Stol~en zu vermeiden, ist 
diese Konstruktion mit einem Capillarrohr versehen, durch 
welches best£ndig Luft  i n d e n  Kolben eintritt. Den Vertrieb 
der Apparate haben die Vereinigten Fabriken fiir Laboratoriumsbedarf in Berlin 
iibernommen. Ft. Hiihn. 

S. 1Weumann: : N e u e r u n g  an  o p t l s c h e n  B e o b a c h t u n g s r o h r e n .  (Chem.- 
Ztg. 1913~ 37, 5 2 0 ~ 5 2 1 . ) ~  Verf. hat ein Polarisationsrohr aus Glas konstruiert, 
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dessert beiderseitige Enden trichterfSrmig erweitert sind. Die ebenfalls konisch aus- 
gedrehte Fassung ist in der Richtung der L~ngsachse in zwei Teile zerschnitten, die 
der RShre angelegt und dann durch einen darfiber zu schraubenden Ring zusammen- 
gehalten werden. Es ist bei dieser Konstruktion ausgeschlossen, dal~ die Fassung 
beim Aufschrauben des Deckels naeh vorne rutscht, was bei den gewShnlichen Polarisations- 
rohren mit gekitteter Fassung vorkommen und infolge der damit verbundenen Ver- 
langerung des Rohres eine fehlerhafte Ablesung bedingen kann. Das konisch endigende 
Polarisationsrohr bietet noch weitere Vorteile: das Ankitten der Fassungen ffillt fort, 
die Abwesenheit eines Kittes erm5glieht es, Beobaehtungen in laeklSsenden Flfisslgkeiten, 
wie Ather, Benzol etc. vorzunehmen. Es genfigt, seltener gebrauehte Rohrl~ngen ohne 
Fassung vorr~itig zu halten, da die Fassung ffir alle Rohre gleich und daher leicht 
auszuwechseln ist. Dutch die trichterfSrmig erweiterten Enden lassen sich die Rohre 
bequem ffiUen, kleinere Luftbl~schen werden in den Konus getrieben, um sie aus 
dem Gesiehtsfelde zu entfernen. Die Beobachtungsrohre sind auch aus Quarz oder 
PorzeUan herstellbar und kSnnen, da ein schmelzbarer Kitt nicht vorhandeu ist, zu 
optisehen Beobachtungen bei hohen Temperaturen verwendet werden. Den Vertrieb 
der Rohre hat die Firma F r a n z  S e h m i d t  & H a e n s e h ,  B e r l i n  S 42, fiber- 
nommen. Fr. Hiihn. 

H. Wiistenfeld und Th.  F o e h r :  D ie  P y k n o m e t e r s p ~ n d e l ,  e in  n e u e s  
I n s t r u m e n t  zu r  A l k o h o l b e s t i m m u n g .  (Deutsche Essigind. 1914, 187 114 
bis 116 und 125--127.) - -  Bei der Spindelung von Alkoholwassermischungen ist 
die Stengelbenetzung und deshalb das Ergebnis der ariiometrisehen Alkoholbestim- 
mung in hohem Grade v o n d e r  Reinhek der Flfissigkeitsoberfl~ehe und der einzu- 
tauehenden Spindel abh~ingig. Herr K l e m a n n  hat in der Glasblaserei des In- 
stituts ffir G~irungsgewerbe eine Pyknometerspindel konstruiert, die ein ablesbares 
Quantum der zu prfifenden Fliissigkeit aufnimmt, worauf das Gewicht yon Spindel 
und Inhalt dureh Einsenken in Tohol, das wegen seiner grol~en Oberfli~chenreinheit 
eine gleiehm~i~lige Ausbildung des capillaren Wulstes ermSglicht, ermittelt wird. Das 
zweckm~lilig eingeriehtete Instrument soll die Vorteile der leiehten Handhabung des 
Ar~iometers mit der Genauigkelt der pyknometrisehen Messung vereinigen. 

W. Sutthoff. 
J. V. Dabsky: Die quanti i~ative M i k r o e l e m e n t a r a n a l y s e  o r g a n i s e h e r  

S u b s t a n z e n  nach l~'ritz Pregl .  (Chem.-Zig. 1914, 88, 505--506 und 510--511.) 
Scheermesser: Uber e n z y m a i i s e h e  E n e r g i e m e s s u n g e n .  (Apoth.-Zig. 1913, 28, 

752--754.) 
A.J .  v a n E y n d h o v e n : ~ b e r A m m o n i a k - u n d S t i e k s t o f f b e s t i m m u n g .  (Zeiisehr. 

angew. Chem. 1913, 26, 472.) 
Knublaueh: U b e r A m m o n i a k -  u n d S t i e k s t o f f - B e s t i m m u n g .  (Zeitschr. angew. 

Chem. 1913, 26, 425--431.) 
G. Romijn: Eine neue ~ e t h o d e  zur Bes~immung der Sa lpe~er saure .  

(Zei~schr. analyt. Chem. 1911, 50~ 566--570.) - -  Vgl. Z. 1912~ 24, 586. 
A. Quartaroli: Uber die Bes t immung  von N i t r a t e n  mit  Ameisensaure .  

(Staz. sperim, agrar, ital. 1912, 44, 210--218.) 
H. Apitzsch: Zur Bes t immung  des Schwefe l s  in o r g a n i s c h e n  Verbin-  

dungen.  (Zeitsehr. angew. Chem. 1913, 26, 503--504.) 
J. F. Sacher: M a f i a n a l y t i s c h e  Bes i immungen  mit  Hi l fe  des Geruch-  

sinnes. (Chem.-Zig. 1913, 37~ 1222.) 
H. Klopstock: Neuerung  am E x t r a k ~ i o n s a p p a r a t  nach Soxhle t .  (Chem.- 

Zig. 1913, 87, 991.) 
R. Kempf: Ein Appara t  zur E x t r a k t i o n  wi i rmeempf ind l i che r .  L~isungen. 

Chem.-Zig. 1913, 87, 774) 
A. A. Besson: Appara t  zur Bes t immung  des S iedepunk tes .  (Chem.-Zig. 

1913, 37, 1035.) 
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A. Scholz: Ein neues  h e i z b a r e s  C o l o r i m e t e r .  (Chem.-Ztg. 1914, 38, 497--498.) 
J. Kurzmann: Das  neue M u l t i v i s k o s i m e t e r .  (Chem.-Zig. 1913, 37, 234.) 
E. Peschek: Ein Kt ihler  fiir K j e l d a h l ' s e h e  S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g e n  aus 

einem Sttick. (Zeitschr. angew. Chem. 1913, 26, 176.) 
C, Bunge: Eine neue  Form des A l l i h n ' s c h e n  F i l t r i e r r 5 h r c h e n s  nebs t  Zu- 

behSr. (Pharm. Zentralh. 1913, 54, 1263--1264.) Das R~ihrchen ist am oberen Ende trichter- 
fSrmig erweitert. 

L. Kopa: E r s a t z  fi ir  P la t in .  (Chem.-Ztg. 1913, 87, 754.) 
K. Re t te r :  K u l t u r s e h a l e n  s t a r t  Uhrgli iser .  (Chem.-Ztg. 1913, 37, 1223.) 

Milch und Kiise. 
H e r r a m h o f :  D i e  P r f i f u n g  d e r  M i l c h  a u f  V e r f ~ i l s c h u n g  u n d  d ie  

W i c h t i g k e i t  d e r  B e s t i m m u n g  des  s p e z i f i s c h e n  G e w i c h t e s  im S e r u m  
z u m  ~ a c h w e i s  d e r  M i l c h f i ~ l s c h u n g  d u r e h  W ~ i s s e r u n g .  (Molk.-Ztg. Hildes- 
heim 1914, 287 115--118.) - -  In der Mischmilch ether Meierei, welche die Milch 
yon etwa 100 Kfihen verarbeitet, ist yore Juni his zum Februar monaflich einmal 
das Fett, das spezifische Gewicht direkt sowie im Serum (durch Selbsts~uerung und 
durch Essigsgurezusatz gewonnen) bestimmt women. Daran haben sich einige Ver- 
suche an gew~sserter Milch angeschlossen. Das spezifisehe Gewicht des Milchserums 
bleibt ziemlich konstant; die Schwankungen sind nieht so groi3 wie beim spezifisehen 
Gewicht direkt. Die Erniedrigung des speziflschen Gewichtes des Serums beim 
Wfissern entspricht der tIShe des Zusatzes. Das Spontanserum ist dem Essigs~iure- 
serum vorzuziehen. Das spezifisehe Gewieht des Serums zeigt noch 3 Tage, zuweilen 
selbst 4 Tage nach effolgter Gerinnung konstante Werte. Triibe Sera, die leicht 
hShere Zahlen geben, k5nnen mittels Tierkohle gekl~rt werden. P. JBultenberg. 

G. Knappe :  E i n e  M e t h o d e  zum s c h n e l l e n  3N*achweis e i n e s  W a s s e r -  
z u s a t z e s  in de r  M i l c h .  (Chem.-Ztg. 1914, 38~ 941.) - -  10 ccm Milch werden 
im Reagensglas mit einem Tropfen LablSsung versetzt und 2 Minuten ins Wasser- 
bad yon 35--400 eingestellt. Beim Beginn des Gerinnens riihrt man mit einem 
Platindraht kriiftig durch. Das Ganze giei~t man in ein engmaschiges Drahtnetz, das 
in ein Glasrohr eingefiigt ist. Das letztere ist nach unten verjfingt und in 10 ccm 
eingeteilt. Der im Drahtnetz zuriickbleibende Quark wird dutch Driicken mit einem 
G1asstab m5glichst veto Serum befreit. Gewiisserte Milch pflegt vorzuliegen, wenn 
sich fiber 8 ccm Serum im RShrchen ansammeln. P. Buttenberg. 

R. Pfis ter :  R e f r a k t o m e t r i s c h e  M i l e h u n t e r s u c h u n g .  (Jahresbericht 
1914 des Chemischen Untersuchungsamtes Hagen i. W . ) - - D i e  Bestimmung der Lieht- 
brechung des Chlorcalciumserums hat die Begutachtung der Milch wesenflich unterstiitzt. 

C. Mat. 

H. Li ihr ig :  W e i t e r e B e i t r h g e  z u r B e u r t e i l u n g d e r M i l e h a u f G r u n d  
de r  L i c h t b r e e h u n g  d e s  C h l o r c a l c i u m s e r u m s .  (Molk.-Ztg. Hildesh. 1914, 
28, 741--743.) - -  Die Milch von 53 Kfihen eines Musterstalles wurde untersueht. 
Die Sehwankungen der Refraktion der Sera waren ~o]gende: 

R e f r a k t i o n  M o r g e n m i l c h  A b e n d m i l c h  
unter 36 1 1 

zwischen 36,1 und 37 8 5 
,, 37,1 ,, 38 6 10 
,, 38,1 ,, 39 22 20 
,, 39,1 ,, 40 14 15 
fiber 40,1 2 2 

hL 15. 27 


