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w.
W, chemisches Symbol für Wolfram.

Wabai'n, s. Ouabain, Bd. VII, pag. 577.
WabayO, ein ostafrikanisches Pfeilgift, s. Ouabaio, Bd. VII, pag. 577-

Die Abstammung von einer Carissa-Art wurde neuerdings bestätigt (CathelinEAü-
Journ. de Pharm, et de Chimie, 1890).

Wachholder, s. Juniperus, Bd. V, pag. 531.
WaChhOlderholztheer, Kadeöl, ist der durch trockene Destillation des

Holzes von Juniperus Oxycedrus gewonnene Theer, welcher als Oleum cadinuffl)
Ol. Juniperi Oxycedri in den Handel kommt.

WaChholderÖie. Der Wachholder, Juniperus communis L., enthält mehrere
ätherische Oele, welche voraussichtlich zu einander in bestimmten Beziehungen
stehen und gewissen Lebensperioden der Pflanze entsprechen. Alle aus dem Wach'
holder gewonnenen Oele sind sauerstofffrei und zählen zu den Terpenen; sie ent¬
halten Pin en (vergl. Bd. IX, pag. 631). Die Angaben von Soübeiran & Oapitain' 8 '
dass das Wachholderbeeröl ein Gemenge zweier Camphene sein soll, ist nach
heutigen Begriffen hinfällig. Dass die verschiedenen Oele im Laufe des Lebens-
processes in einander verwandelt werden, dafür spricht die Thatsache, dass das
aus unreifen Beeren gewonnene Oel aus einem leichter und einem schwerer flüchtige' 1
Terpen besteht, von denen das erstere dem Wachholderholzöl sehr nahe steht,
das letztere mit dem Oel aus reifen Beeren identisch zu sein scheint.

1. Wachholderbeeröl. Das aus den zerquetschten Wachholderbeerefl
durch Dampfdestillation gewonnene Terpen. Es ist farblos oder nur schwach
gelblich, klar, dünnflüssig, neutral und von dem starken Geruch und Geschmack der
Wachholderbeeren; es löst sich wenig in Weingeist von 0.85 spec. Gew., da-
gegen schon in 1/ a Th. absolutem Alkohol und in Aether oder Schwefelkohlenstoff
in allen Verhältnissen. Spec. Gew. 0.86—0.87; Siedepunkt zwischen 150—280".
Die Ausbeute beträgt aus reifen Beeren bei der directen Destillation mit Wasser
0.4 Procent, bei zuvorigem Extrahiren der Beeren mit kaltem Wasser soll sie
dagegen 0.75 Procent betragen (Steee). An der Luft nimmt es Sauerstoff auf,
wird dicklich bis zähe, färbt sieh gelb bis gelbbraun und verharzt schliesslich
ganz. Bei längerer Berührung mit heissem Wasser bildet es ein Hydrat, welches
in Krystallen erhalten werden kann, dagegen ist das Chlorhydrat des Wachholder-
beeröls flüssig und nicht krystallisirbar. Frisches Oel unreifer Heeren explodirt
mit Jod sehr heftig, älteres weniger stark, solches von reifen Beeren gar nicht.
lieber Aufbewahrung, Prüfung und Anwendung vergl. Oleum Juniperi,
Bd. VII, pag. 471.
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0.81! Terpentinöl ähnlichem Geruch.
-0.84. Siedepunkt 155—163°.

„ e reifer Beeren). Es ist schwach
' Slge Verbindung.

Cire. Beeswax. — Spec. Gew. bei 15°:

g] ' "achholder holz öl. Das durch Destillation des Holzes, der Zweige und
Unf] 6r ,!=ewonnene Oel: es ist farblos und dünnflüssig, von zugleich Wachholder

in Weingeist schwer löslich. Spec. Gew.
Mit Jod explodirt es (Unterschied von dem
linksdrehend und gibt mit Salzsäure eine

Ganswindt.

Oqro ' Bienen wachs, Cera
63-1 0 ' 970 - ~~ Schmelzpunkt: Gelbes Wachs 61.5—62.5°, weisses

65° un(j höher. — Verseifungszahl 95, Aetherzahl 75, Säure-
<a hl 20.

W \^ Gewinnung des Bienenwachses (s. Biene, Bd. II, pag. 240) werden die
Und T Dacn Entfernung des Honigs (Bd. V, pag. 267) mit Wasser geschmolzen
, aa s aufschwimmende Wachs in Formen gegossen. Man erhält auf diese Weise
der "D 6 Wachs (s. auch Cer a flava, Bd. II, pag. 620). Dasselbe ist in
u, „.. T^el gelblich bis gelb, aussereuropäisches auch grünlich, röthlich oder braun
fei 1 • ^ S r ^ecn ^ nacn Honig, ist hei niedriger Temperatur spröde , sein Bruch
init °f u 'S und es enthält stets noch Pollenkörner, wodurch sein Nachweis in Mischungen

Hilfe des Mikroskopes leicht gelingt.
olh v ' e ' e Verwendungen wird das gelbe Wachs zu weissem Wachs, Gera

^ (Bd. II, pag. 619), gebleicht.
Kai' 16 ^ Ie i cüe gelingt weniger gut durch Anwendung chemischer Mittel (Chlor,

umchlorat und Salzsäure, Permanganat etc.), unter welchen die Qualität des
BV v!° teS ^^et, a l s durch die Einwirkung des Sonnenlichtes bei Gegenwart von

, "tigkeit. Zu diesem Zwecke wird das gelbe Wachs geschmolzen, durch
Und &tle te Vorrichtungen in die Form dünner Bänder, Fäden oder Körner gebracht
Bp aU ^ ^einwand ausgebreitet der Sonne ausgesetzt. Man hält das Wachs durch

prengen feucht, schmilzt, wenn man den Bleichprocess beschleunigen will, nach
w , b̂ n Tagen um, bändert neuerdings und legt bis zur vollständigen Bleiche aus,
<lem

D;
mehrere Wochen dauert. Rascher geht der Process vor sich, wenn man

geschmolzenen Wachs vor dem Bändern etwas Terpentinöl zusetzt.
38 weisse Wachs ist rein weiss oder schwach~*o„d M.cuj i» iuu v>vido wu^i 0vu..™ u &elblich gefärbt, geruch-

als ^ escn niacklos, an den Kanten durchscheinend, spröder und etwas schwerer
gelbes Wachs. Sein Bruch ist glatt, nicht körnig.

Uni aCüS ^ ' m Wesentlichen ein Gemisch von 14 Procenten freier Cerotinsäure
"6 Procenten Myricin (Palmitinsäure-Myricyläther).

kalt^ a^em Alkohol ist es unlöslich, warmer löst die Cerotinsäure, beim Er-
, n scheidet sich die Cerotinsäure in Nadeln vollständig ab, das Filtrat wird
ä.j.1 VVasserzusatz nicht trübe, sondern nur schwach opalisirend. In warmem

'^er ist Wachs leicht löslich.
. aehs wird sehr häufig verfälscht. Der Nachweis mineralischer Zusätze geschieht
g gewöhnlicher Weise. Ueber den qualitativen Nachweis von Ceresin, Harz,
^'rinsäure, Talg etc. s. Cera, den besten Aufschluss über die Reinheit einer

_s probe liefert aber die AVachsprüfung nach v. Hübl (s. Wachsprüfung).
. llr die Beschaffung reinen Bienenwachses sei erwähnt, dass man selbst dann«icht ' -

da sich er ist, solches in Händen zu haben, wenn man die ganzen Waben kauft,
typ ? e ^ enw ärtig aus Ceresin gefertigte Scheiben in die Bienenstöcke eingesetzt

f n i so dass die Bienen nur die Seitenwände ihrer Zellen selbst verfertigen.
Bien^ enwaehs findet eine sehr ausgedehnte Anwendung, indem es zur Herstellung

« 7 . r ehenkerzen, zum Appretiren von Geweben, zum Glänzen von Holz (s. Cera

J ränke
'ns zur Bereitung von Wachspapier, Salben , Pflastern , Ceraten , zum

ie n des Meerschaums etc. benützt wird

, Wachs,
fesches
8. Pfj

Chinesisches = Insectenwachs, Bd. V, pag
s. Japanwachs, Bd. V , pag. 373. — Wachs,

anzenwachs, Bd. VIII, paj

B en e d i k t.

465. — Wachs,
vegetabilisches,

30.
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Wachsarten. Die Wachsarten des Pflanzen- und Thierreiches bestehen ihre 1"
Hauptmasse nach aus Fettsäureresten einatomiger Alkohole der Fettreihe und urite r '
scheiden sich dadurch von den Fetten, welche Triglyceride enthalten. Ausser diesen
eigentlichen Wachsarten werden im Sprachgebrauch noch andere Substanzen von
ähnlichen physikalischen Eigenschaften als „Wachs" bezeichnet, so das Japan'
wachs und My ricawachs, welche ihrer chemischen Zusammensetzung nacf
den Fetten beizuzählen sind, und das Erdwachs.

Die Wachsarten sind hart, bei gewöhnlicher Temperatur spröde, in der Warn10
meist klebrig und knetbar. Die wichtigsten Wachsarten sind: Bienenwachs
(s. Wachs), Insectenwach s (Bd. V, pag. 465), Carnaubawachs (Bd. Bt
pag. 564) und Palmwachs (Bd. VII, pag. 625).

Ihrer chemischen Zusammensetzung nach gehören noch Walrat, ferner einig' 0
von Seethieren stammende Oele (flüssige Wachse), wie Haifischtbran, Air 1'
kanischer Fischthran und Spermacetiöl zu den Wachsarten, doch werden sie wegen
ihrer differenten physikalischen Eigenschaften nicht unter denselben angeführt.

In den bisher genauer studirten Producton dieser Gruppe bilden Palmitinsäure
und Cerotinsäure, theils an Cetylalkohol, Cerylalkohol und Myricylalkohol g' e"
bunden, theils im freien Zustande, die Hauptmasse.

Die Wachsarten sind im Sinne des Praktikers nicht vollständig verseifbar, i' 1'
dem sie beim Kochen mit Laugen und darauffolgendem Verdünnen mit Wasser
keine nahezu klare Lösung geben, sondern den Fettalkohol ausscheiden. M a °
isolirt die Alkohole zum Zwecke der Untersuchung am besten, indem man oäS
Wachs mit alkoholischer Lauge verseift und die mit wenig Wasser verdünnten
Lösungen mehrmals mit Petroleumäther ausschüttelt. Die ätherischen Auszug' 6
werden wiederholt mit Wasser gewaschen und abdestillirt.

Zur Untei suchung von Gemischen von Fetton mit Wachsarten bestimmt ™an
zunächst die Vers eif ungszahl , welche bei allen Wachsarten bedeutend niedriger
liegt als bei den Fetten. Der Schmelzpunkt von Fetten wird durch Zusatz von
Wachs erhöht. Zur genaueren Untersuchung und quantitativen Bestimmung de»
unverseifbaren Antheils extrahirt man die Scifenlösung mit Petroleumätker, ^' a 8
den Rückstand und bestimmt dessen Acetylzahl (Bd. IV, pag. 325). Die ge¬
fundenen Werthe geben zugleich Aufschluss darüber, ob das Unverseifbare etw»
aus Ceresin, Paraffin oder Cholesterin besteht:

Acetylzalil
Paraffin, Ceresin........... 0
Cetylalkohol............197.5
Cerylalkohol............128.1
Myricylalkohol...........116.7
Cholesterin............ 135.5

Bienenwachs enthält 52.4, Carnaubawachs 54.9 Theile Unverseifbares.
Benedikt.

WaChSÖf, ein durch trockene Destillation aus gelbem Wachs gewonnenes
empyreumatisches Oel; s. Oleum Gerae, Bd. VII, pag. 460.

WaChSpapier, s. Charta c er ata, Bd. II, pag. 652. — Wachspapiel*-
kapseln, s. Bd. VII, pag. 650.

WaChsprÜfling. Bienenwachs unterliegt in Folge seines hohen Preises sehr
häufigen Verfälschungen, namentlich mit Ceresin, Paraff n und Stearinsäure, seltener
mit Carnaubawachs, Japanwachs, Talg und Colophonium. Zum Nachweis der Ver'
fälschungen reicht in der Begel die Bestimmung des spec. Gew., welches zwischen
0.963 und 0.966 liegen soll, und die Prüfung nach v. HÜbl hin.

Nach Dieterich erhält man nur dann richtige Resultate, wenn man die HAGEß'scbe
Methode zur Bestimmung des speeifisehen Gewichtes in folgender Weise ausführt'

Am Rande einer nicht zu grossen Weingeistflamme erhitzt man ein grösseres
Stück Wachs bis zum Abschmelzen eines Tropfens. Man lässt denselben in ein
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jj- s i m 't Weingeist gefülltes Schälchen fallen, wobei man das Wachsstück dem
(,r3 du des Weingeistes so viel als möglich nähert, weil das Herabfallen aus
Ma tler Höhe ein Einschliessen von Luft in die Perle mit sich bringen könnte,
p . ste l^ von jedem Wachsstiick 10 bis 12 Perlen her, legt dieselben auf Lösch-
„ . er und lässt sie 18 bis 24 Stunden liegen. Man mischt nun 8 Proben Wein-
WaV m s P ecifischel1 Gewicht von 0.960, 0.961 u. s. w. bis 0.967, wirft die
. '«perlen der Reihe nach bei 15° in diese Flüssigkeiten und beobachtet,

welcher sie schweben.
j„ Ze lufthaltige Perlen, welche sich von den übrigen dadurch unterscheiden,

Sle auf allen diesen Flüssigkeiten schwimmen, sind zu entfernen.
V TT■• j "

gr * UDB L sehe Wachsprüfung. 3 bis 4g Substanz werden mit 20 cem
Hört ' Cent ^ em Alkohol bis zum Schmelzen erwärmt und unter Schütteln und, wenn
D. °! unter neuerlichem Erwärmen mit 1/ 2-Normalkalilauge titrirt. Man berechnet
We j , le Säurezahl des Wachses, d. h. die Anzahl Milligramme Kalihydrat,
lässt 6 ZUI "^Sättigung der i° 1 8' Wachs enthaltenen Cerotinsäure nöthig ist,
dem n1100 20 cem der titrirten Kalilauge nachfliessen, erwärmt 45 Minuten auf
U, gehenden Wasserbade und titrirt mit '/a-Normalsalzsäure zurück, wodurch
BMj, i »A et herzahl" ermittelt, d. i. die zur Verseifung des in 1 g Wachs

tenen Palmitinsäure-Myricyläthers nothwendige Anzahl Milligramme Kalihydrat,
bei 7° ^ äurezanl lieg* meist bei 19—21, am häufigsten bei 20', die Aetherzahl

3 -—76, am häufigsten bei 75.
y e höheren und niedrigeren Zahlen kommen meist zusammen vor, so dass das
seh ^ n i ss der Säurezahl zur Aetherzahl nur zwischen 3.6 und 3.8
Zahl Unc' durchschnittlich uiit 3.7 angenommen werden kann. Die niedersten

Ji zeigen aus alten dunkelgelben Waben gewonnene Producte, die höchstenW

folg

achs
Di aus weissen Waben. Weisses Wachs zeigt dieselben Zahlen wie gelbes.

e gebräuchlichsten Verfälschungsmittel geben, nach dieser Methode untersucht,
de Zahlen:

Aetherzahl
200

Fi

Japanwachs . .
Carnaubawachs .
%rtheuwachs . .
Chinesisches Wachs
Talg und Presstalg
Stearinsäure . . .
Kolophonium . .
Ceresin, Paraffin .
Bienenwachs

Säurezahl
20

4
3
0
4

200
180

0
20

Verseifungszalil VerhältnisszaM

75
205

63
191

0
10
0

75

220
79

208
63

195
200
190

0
95

10
19
68

48
0
0.05

3.75
die ^ . man die V erseifnngszahl unter 92 und ist zugleich die Verhältnisszahl

'chtige, so ist Ceresin oder Paraffin beigemischt. Ist die Verhältniss-
grösser als 3.8, so ist Japan wachs, Carnauba wachs, Myrthen-
us oder Talg zugesetzt. Ist dabei die Säurezahl kleiner als 20, so ist

säi Wacns ausgeschlossen; ist die Verhältnisszahl kleiner als 3.6, so ist Steari n-
^"e oder Harz zugesetzt.

Pa» 6 ^'° qualitative Prüfung von Wachs auf Verfälschungen s. Gera, Bd. II,
te- ß 19 und 620. Benedikt,

«ahl
w
.1;

^achtelwei Z6f1, die Samen von Melampy ruin arv ense L. (Bd. VI,P a g 69c^ ' ~" --------- — -----...... r " ..... " "" " " ------ — v— ' "'
kön /' emes m manchen Gegenden sehr häufigen Ackerunkrautes. Die Samen
als i- 11 m an sehnlieher Menge in das Getreide gerathen, da sie aber kleiner sind

e Getreidearten, so fallen sie bei der Reinigung dieser heraus. Sollte aberd.-i

fra ,.J ^reide auch nicht sorgfältig gereinigt worden sein, so ist es immer noch
ob der Wachtelweizen , dessen dicke und zähe Schale sich kaum

\y a -,""" ffl it Getreide vermählen lässt, in das Mehl geräth. Thatsächlich wurde
«Weizen im Mehle noch niemals nachgewiesen, sondern dessen Anwesenheit in

^ich\
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den wenigen Fällen von Blaufärbung des Brotes erschlossen (Haktwich, Areb. "■•
Pharm. 1880; Lehmann, Areh. f. Hygiene, 1886), indem man die Ursache der
blauen Färbung auf das Glycosid Rhinanthin (s. d. Bd. VIII, pag. 558) oder
auf den Farbstoff Rhi nanth ocy an (Lehmann) bezog.

Der Wachtelweizen ähnelt in Form und Farbe einem kleinen Weizenkorn, ist

aber kahl und viel härter, denn sein Endosperm ist hornig und es enthält g ar
keine Stärke.

Im Mehle oder Brote kann es dem Sachkundigen nicht schwer fallen, Wachtel¬
weizen aufzufinden.

Kg. 38. Fig. 39.

Oberhaut des Wachtelweizens. Querschnitt durch die Eaudpartie des
Wachtelweizens.

Das Gewebe ist ein lückenloses Parenchym aus derbwandigen (0.015 HJ111
gedoppelt), von breiten Poren durchsetzten, rundlich-polygonalen Zellen (zum elS
gegen 0.05 mm Diatn.), mit Oeltropfen und feinkörnigem Protoplasma als Inhal
(Fig. 39). Die Oberhautzellen (Fig. 38) sind ihnen ähnlich, nur radial gestreck*
und porenfrei an den Aussen- und Seitenwänden. Durch Alkalien in der Kä^ 6
werden die Membranen kaum verändert, selbst nach dem Erwärmen erschein 611
sie wenig gequollen. j. Mo eil er-

Wacker'S MagenbalSam hat eine dem Bolsamum aromaticum ähnlich
Zusammensetzung.

Watl, ein natürlich vorkommendes Mangansuperoxyd in traubigen oder niere 11'
förmigen, seltener derben und erdigen Massen. Wird wie der Braunstein verwendet'

Wärme. Die Körper besitzen die Fähigkeit, beim Betasten ausser der Tast¬
empfindung noch eine andere, die wir als Wärme oder Kälte bezeichnen, hervor¬
zurufen, weshalb wir ihnen einen besonderen Zustand, den Wärmezustand, zu¬
schreiben. Dieser Zustand, dessen Ursache man in nicht ganz genauer Ausdruck 8"
weise wieder Wärme nennt, ist ebenso wie die Empfindung verschiedener Ab'
stufungen fähig, die man im Allgemeinen als Temperaturen bezeichnet. Jen er
Theil der Wärmelehre, welcher sich mit der wissenschaftlichen Definition der
Temperatur, ferner mit den Methoden und Mitteln zu ihrer Messung befasst-
heisst Thermometrie (s. Thermometer, Bd. IX, pag. 683).

Die Erfahrung zeigt, dass bei der Berührung zweier Körper von ungleicher
Temperatur der kältere so lange erwärmt und der wärmere so lange abgeküb"
wird, bis beide dieselbe Temperatur besitzen, ein Vorgang, der sich auch lB
einem und demselben Körper bei ungleicher Temperatur seiner Theile abspie' 4
und Wärmeleitung (s. Wärmefortpflanzung) benannt wird.

Jede Veränderung des Wärmezustandes eines Körpers bringt auch mannigfach
Veränderungen in seinem sonstigen Verhalten mit sich. So verändern die Körper
bei der Erwärmung und Abkühlung ihr Volumen (s. Ausdehnung, Bd. H)
pag. 40), unter Umständen auch ihren A ggr egatz u stan d (s. d. Bd. I, pag". I 8 "'
ferner Schmelzen, Bd. IX, pag. 121, Sieden, Bd. IX, pag. 255) und ihre
chemische Zusammensetzung (s. Thermochemie, Bd. IX, pag. 678).
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ehtel-

er gibt

J' ** Ursache, ________________
«»werfen . eine Aufgabe, welche sich die Calorimetrie stellt und löst

solche 'Wirkungen einer genauen Messung unterzogen werden können,
sich von selbst die Möglichkeit, daraus auch einen Schluss auf die Quantität

auf die Wärmemenge, zu ziehen und dieselbe der Messung zu

8
DiePecifische Wärme, Bd. IX, pag. 348).

liri "~ ^'iclitigsten Ursachen, welche Veränderungen im Wärmezustand eines
Wi l- fS hervorrufen, sind ausser der Sonnenstrahlung und der ihr entgegen-
. enden Ausstrahlung insbesondere chemische Verbindungen und Zersetzungen
J- Energie, Bd. IV , pag. 41 und Thermochemie, Bd. IX, pag. 678),
Bei vt Gerungen des Aggregatzustandes, Auflösung von Körpern (s. Lösung,
Jio . ' l)a §'- ;! ^6 und Kältemischungen, Bd. V, pag. 540), Mischungen von
y 'leiten, Absorption von Gasen in festen und flüssigen Körpern und mechanische

sänge der mannigfachsten Art, bei welchen mechanische Arbeit aufgewendet
* geleistet wird (s. Energie, Bd. IV, pag. 41).

8j.i as das Wesen der Wärme anbelangt, bekämpften sich lange Zeit zwei An¬
tin" v' VOu we lchen die eine die Wärmeerscheinungen dem Verhalten eines eigen
Au l -i 6n ' S ew i cn tslosen Wärmestoffes zuschrieb, während die andere in allmäliger
des * Un S sie aus den Bewegungen der kleinsten Theilchen des Körpers und
j) *thera abzuleiten lernte und schliesslich durch die Bemühungen Rumford's,
May >' ^ ELL ONl's und in entscheidender Weise durch die Entdeckungen J. R.
wj vom Gesetz der Elrhaltung der Energie zur alleinherrschenden Hypothese
tiie i? ^' e au ^ ^ e letztgenannte Ansicht gegründete Theorie führt den Namen

Manische Wärmetheorie; über ihre wesentlichsten Gründzüge siehe
ek ulartheorie (Bd. VII, pag. 106), Energie (Bd. IV, pag. 41) und

er aio chemie (Bd. IX, pag. 678). Pitsch.

A r } rtl1 eäqilivalent, das mechanische Aequivalent der Wärme oder das
(lrii t 1 u i va lent der Wärmeeinheit. Dieselbe wird durch die Zahl 424 ausge-
der We ^ 1 Wärmeeinheit = 424 Energieeinheiten ist. Ausführlicheres über dieses

"'eehaaischen Wärmetheorie angehörige Gebiet s. unter Energie, Bd. IV,

Mol
The

pag
42 - ^MK^^

^ärmecapacität
Bd. iv.

ist die übliche Bezeichnung für den Energie-Inhalt
Wä>" iv ' P a S- 44j eines chemischen Körpers in dessen Beziehungen zu der als
vp r .. e bezeichneten Energieform. Wärmecapacität ist also das Wärmeaufnabme-

gen eines Körpers, ausgedrückt durch diejenige Wärmemenge, welche
braucht, um seine Temperatur t auf t 4- 1 zu erhöhen. Die Wärme¬

wird in Calorien ausgedrückt. Die Wärmecapacität ist für die meisten
toäsR - e l ne constante, d. h. sie ändert sich mit der Temperatur, und zwar gleich-
Tem Aenderuugen sind aber so unwesentliche, dass sie erst bei grösseren
Ca*« . atur differenzen deutlich merkbar werden. Beim W7asser wird die Wärme-
rPacität

der
*a Pacität
Körper

Körp er

0
dah er
T

30o vou 0—100° um circa 2—3 Procent grösser; in dem Intervall von
'st die Aenderung dagegen kaum bemerkbar. In der Praxis benutzt man

statt der wahren die mittlere Wärmecapacität für das betreffende
&Wi ^,eratur i n tervall. Die mittlere Wärmecapacität der Gewichtseinheit des Wassers
di 6

War

In dieser Einheit werden
Ga ns will dt.

' ea gen

und 30° wird gleich einer Calorie gesetzt,
calorimetrischen Angaben ausgedrückt.

fflßeinheit oder Calorie nennt man die zur Messung von Wärme-
Maasseinheit. Sie ist jene Wärmenge, die man einem Kilo¬
iren muss, um seine Temperatur von 0 Grad auf einen Grad

P itsc h.

Kran J " ** dienende
" lni « Was,

*u erhöh,
isser zufiil

ien.

ei,e!K ä f me entwickelungeißisch
* und
Gräfte

en Processen, _________
dass diese Arbeit durch

selbst verrichtet wurde.

heisst das Auftreten von positiver Reactionswärnie bei
als Beweis, dass bei der Reaction Arbeit geleistet worden

die zwischen den Atomen und Molekülen thätigen
— S. auch Ex o thermisch, Bd. IV, pag. 130.
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Wärmefortpflanzung. Jeder Körper kühlt sich in einer kälteren Umgebung
ab und erwärmt sich in einer wärmeren, bis er in beiden Fällen die Temperat' 1
der Umgebung angenommen hat. Sind die Körper von einander getrennt, so den
man sich den Austausch durch Wärmestrahlen bewirkt, die in gerader Linie V°
einem Körper zum anderen gehen, eine Erscheinung, die man als Wärm
Strahlung bezeichnet. Stehen zwei verschieden temperirte Körper in Berührung)
so ist ein directer Uebergaug der Wärme zwischen ihnen vorhanden, welche
Vorgang man die Verbreitung der Wärme durch Leitung nennt. Eine drn
Art der Wärmeverbreitung ist jene durch Strömungen in Flüssigkeit 6
und Gasen.

Die strahle nde Wärme vermittelt den Ausgleich der Temperatur zwisc" e
Körpern, die sieh nicht berühren. Jeder Körper strahlt nicht nur beständig Warm 1'
aus, sondern empfängt gleichzeitig ein gewisses Quantum von Wärmestrablen » n
seiner Umgebung. Er erwärmt sich, wenn die empfangene Menge von Wärm"
strahlen die ausgegebene übersteigt, kühlt ab. wenn das Umgekehrte stattfinde ,
und behauptet seine Temperatur, w*enn die in jedem Zeitmoment ausgestrahlt
Wärme durch die gleichzeitig zugestrahlte aufgewogen wird. Im ersten F a
spricht man im engeren Sinne des Wortes von einer Wärmeabsorption, im zweite
von einer Wärmeemission und im dritten von einem beweglichen Gleichgewic"
der Wärme.

Die Wärmeemission im engeren Sinne hängt von der Temperaturdifferenz de
ausstrahlenden Körpers und seiner Umgebung ab und es ist die in gegebene
Zeit ausgestrahlte Wärmemenge bis zu einer gewissen Grösse des Temperat« 1'
Unterschiedes diesem proportional. Sie ändert sich aber beträchtlich mit der B 6
schaffenheit des ausstrahlenden Körpers, indem insbesondere lockere, weich 6»
dunkle Oberflächen unter sonst gleichen Umständen mehr Wärme ausstrahlen, al
glatte, harte und helle. Die ausgesandten Wärmestrahlen selbst zeigen ein Ver
schiedenes Verhalten gegen Körper je nach der Natur der ausstrahlenden Su 0
stanz, und man spricht in diesem Sinne in übertragener Bedeutung von eio e
Wärmefarbe des Körpers. Im engen Zusammenhang mit der Wärmeemission steD
die Wärmeabsorption, indem nach Kirchhoff's Untersuchungen jeder Körp 6^
der bestimmte Gattungen von Licht- und Wärmestrablen aussendet, die Fällig^ 01
besitzt, gerade Licht- und Wärmestrahleu derselben Sorte wieder zu absorbiren-
Das durchstrahlte Medium wird nur insofern erwärmt, als es auch Wärmestrahle
absorbirt, also am Durchgehen hindert, indem überhaupt die strahlende Wäri»
erst durch Absorption wirksam gemacht werden kann. Auf Absorption beriiD
die Anwendung von Schirmen gegen die Strahlung (Ofenschirm), sowie die

Apparate (meist Thermosäulen) zum Nachweis der Existenz von Wärmestrabl eT1,
Wiewohl Licht immer in Begleitung von strahlender Wärme auftritt, so S"1

beide insoweit von einander verschieden, als auch Körper, die nicht leuchte 0 !
Wärmestrahlen, die sogenannten dunklen Wärmestrahlen, aussenden. Durch ein'
gehende Versuche, insbesondere jene von Meli oni, wurde nachgewiesen, dass di e
strahlende Wärme sich wie das Licht geradlinig fortpflanzt, in Folge dessen ?u
Wärmeschatten Anlass gibt, und dass ihre Wirkung auf Körper in demselben
Verhältnis« abnimmt, in welchem das Quadrat der Entfernung derselben vonl
Ausgangspunkt der Strahlen zunimmt. Ebenso werden Wärmestrahlen, so bald si e
auf die Grenzfläche zweier Medien treffen, nach denselben Gesetzen wie Li cDt '
strahlen zum Theil reflectirt, zum Tbeil gebrochen, wobei sich nur zeigt, das
Körper, die in reichem Maasse Licht zurückwerfen oder durchlassen, nicht n° tl]

Auch
ichwendig dieselbe Eigenschaft in Bezug auf Wärmestrahlen besitzen müssen,

bei Wärmestrahlen treten Unterschiede in der Brechbarkeit auf, indem sie si
im Allgemeinen umso brechbarer erweisen, je höher die Temperatur der WftrDJ e
quelle war, aus welcher sie hervorgingen. Im Allgemeinen werden dunkle Wärm 6
strahlen weniger gebrochen als Lichtstrahlen, und eine und dieselbe WärmequelJ
sendet gleichzeitig Strahlen von verschiedener Brechbarkeit aus. Nur Steins* 1

brä
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al 3

g Wl ®s sich als monothermiseh
ec übarkeit abgibt.

da es nur Strahlen von einer einzigen Sorte der

j a ferner Wärmestrahlen wie Lichtstrahlen der Polarisation, Interferenz,
, U§' un g' und Doppelbrechung fähig sind , so ist durch alle diese Beobachtungen

«ellos erwiesen, dass Licht und strahlende Wärme der Art nach identisch
,. ^ also beide auf einer Wellenbewegung des Aethers beruhen, sich aber durch

i-ehwingungsdauer der Aethertheilchen unterscheiden, welche Zeit bei Wärme¬
st i! beträchtlich grösser als bei Lichtstrahlen ist. Die Absorption eines Wärme-

. a "ls durch einen Körper beruht dann darauf, dass die Aetherbewegung in
•\ solche der kleinsten Theile des Körpers umgewandelt wird, während bei der

Remission das entgegengesetzte stattfindet.
Körper, wrelche Wärmestrahlen ohne beträchtliche Schwächung hindurchlassen,

man diatherman, und insbesondere besitzen wir im Steinsalz ein Material,welch
^rahl es für dunkle Wärmestrahlen gerade so durchgängig ist wie Glas für Licht-

"iien, während andere, die thermochro mischen Körper, nur Wärmestrahlen
Mmniter Brechbarkeit durchlassen. Die sogenannten adiat he rmane n Körper,

z - B. das Eis, lassen nahezu kerne Wärmestrahlen durch.
KsBei der Wärmeleitung schreitet die Wärme allmälig von einem wärmeren
ein ^ 6r ZU emem kälteren, oder von einer wärmeren Stelle eines Körpers zu
b ei "" aiterei1 desselben Körpers vor. Die Art und Weise dieser Verbreitung ist

verschiedenen Substanzen sehr verschieden, so dass z. B. in gleichen Stäben
\ve SiC nen Materials, die alle an dem einen Ende in gleicher Weise erwärmt
,p e n, dennoch in gleicher Entfernung von dieser Stelle sehr verschiedene
eh n P eraturen herrschen. Die Wärmemenge, welche dabei in der Zeiteinheit
R f ^' e Flächeneinheit des Stabquerschnittes hindurchgeht, wenn zwei in der

rnung eins von einander befindliche Querschnitte eine Temperaturdifferenz
aufweisen, bezeichnet man als innere Wärmeleitungsfähigkeit der

«ins

lj 6i 8, z ' ^ehr häufig setzt man die Wärmeleitungsfähigkeit des Silbers, welches
Lp'i ^ as S'rösste Wärmeleitungsvermögen besitzt, gleich 100 und bezeichnet die
j . Un S sr ähigkeit der anderen Metalle bezogen auf diese Zahl als ihre relative

""ngsfähigkeit. Folgende Tabelle gibt diesen Werth (L) für einige der ge-
auchlichsten Metalle.

Metalle

Silber .
Knpfe r
Gold
Messing
Zink
Zin n

100
73.6
53.«
23.1
19.0
14.5

Metalle L

Eisen . .
Blei . .
Platin .
Neusilber
Wismut .
Quecksilber

11.9
8.5
8.4
6.3
1.8
1.2

dp ®l ÜOrnogenen, isotropen Körpern ist die Leitungsfähigkeit unabhängig vonr «chtun
K fystalle

in welcher die Wärme im Körper fortschreitet. Anders ist dies bei
(fer iV" unc^ Hölzern, bei welchen die Grösse des Wärmeleitungsverrnögens von
atn , mhtung der Wäimebewegung abhängt. Insbesondere leiten Hölzer die Wärme
Slii] > l tn P ara Bel zur Richtung der Fasern, hingegen senkrecht dazu am
h eg __ testen. Interessant ist noch der Umstand, dass von zwei Körpern der

1 W ärmeleiter im Allgemeinen auch der bessere Elektricitätsleiter ist.
8 Leitungsvermögen der Flüssigkeiten und Gase für Wärme ist nur sehr

i sie erwärmen sich ausserordentlich langsam, wenn Strömungen , wrie
seriuo.
sie -

rch. Veränderung des speeifischen Gewichtes beim Erwärmen leicht entstehen,
mieden werden.

a k o- r Ĵer Ul '* einem grösseren Leitungsvermögen bezeichnet man im Allgemeinen
Dja . ? "ärmeleiter, solche mit geringerem als schlechte Wärmeleiter, ohne dass
g ril UI ein er so allgemeinen Bezeichnung einen scharfen Unterschied beider Körper-

^ en aufstellen könnte. Die besten Wärmeleiter sind Metalle; sogenannte
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Halbleiter sind: Steine, Glas, gebrannter Thon, Flüssigkeiten, und entschied 6 '
schlechte Leiter: Holz, Asche, Stroh, Haare, Sägespäne, Leinwand, Seide, Feder 1'!
Schnee, Eis, ruhige Luft u. v. a. Gute Leiter wendet man überall an, wo es sich un
eine schnelle Verbreitung der Wärme handelt. In Metallgef'ässen kommen beispie |s '
weise Flüssigkeiten rascher zum Sieden als iu anderen ; ein Metallnetz, das l
eine Flamme geschoben wird, schneidet die Flamme vollständig ab, indem es dei
Flamme Wärme entzieht und sie nach allen Seiten ableitet, so dass jenseits de
Gitters die Gase nicht mehr die Anzündungstemperatur haben (s. auch Davi
Lampe, Bd. III, pag. 414). Mit schlechten Wärmeleitern umgibt man ei« 611
Körper, den man vor Erwärmung oder Abkühlung von aussen bewahren w 1'"
Besonders eignen sich für solche Zwecke Gefässe mit doppelten Wänden, dere _
Zwischenraum mit Asche, Kohle oder am besten mit Watte ausgestopft ist. " e
der Anwendung von Watte ist eine sehr lockere Ausfüllung, welche gerade nUr
die Strömung der Luft verhindert, wirksamer als eine dichtere, da im erste 11
Fall die Luft, im zweiten die besser leitende Watte das Wärme abhaltende
Material abgibt. Die Strohuniwickelung bei Brunnen, Wasserleitungsröhren un (
Pflanzen zur Winterszeit, die Anwendung von Holzfassungen und Griffen aD
verschiedenen, beim Gebrauch einer höheren Temperatur ausgesetzten Metallgeg' e11^
ständen, das Belegen der Steinböden mit Brettern u. v. a. dient zur Erzieh 111"
ähnlicher Wirkungen. Ferner schützt eine Schneedecke die Pflanzen vor de 01
Erfrieren und eine Eisdecke die darunter befindliche Wassermasse vor weiterer
Abkühlung. Von zwei Körpern gleicher Temperatur, aber verschiedenem Wärffl 6"
leitungsvermögen, scheint der bessere Wärmeleiter beim Anfühlen kühler, da er de" 1
Tastorgan beständig Wärme entzieht und sie über seine ganze Masse ausbreite' 1

Die Verbreitung der Wärme durch Strömung geht in Flüssigkeiten und
Gasen vor sich, wenn durch die Art der Erwärmung die tiefer gelegenen Thed 0
der Masse eine höhere Temperatur erlangen als die oberen, in Folge der dau 111
verbundenen Verringerung des specifischen Gewichtes aufsteigen und ihre Wärm 6

Pitsch-in höhere Regionen tragen.
Wärmemesser Thermometer.

WärmemeSSling. Die Messung der specifischen Wärme geschieht nach Calorien
(s. spec. Wärme, Bd. IX, pag. 348), die der absoluten Wärme nach Temperatur'
graden durch das Thermometer (s. d.).

WärmemiSChungen. Als solche werden Gemenge von chemischen Stoffen
bezeichnet, welche die Eigenschaft besitzen, beim Zusammenmischen ein exother-
misehes Keactionsproduct zu bilden. Solche Mischungen werden in der Pra* lS
selten und meist nur da gebraucht, wo die directe Wärmezufuhr aus irgend einen1
Grunde unthunlieb erscheint. Eine solche Wärmemischung ist z. B. der lü,t
Wasser besprengte Aetzkalk, welcher zum Auftbauen eingefrorener Wasserleitung 6"
röhren dient. In ähnlicher Weise kann dort, wo die Anwendung einer verdünnte 11
Säure zulässig ist, eine Mischung aus Wasser und concentrirter englischer Schwefel"
säure verwendet werden. In beiden Fällen ist es die gebildete Hydratationswärme,
welche zur Wirkung gelangt. Die Wärmemischungen haben übrigens nicht »n "
nähernd den Werth der Kältemischungen. Ganswindt.

WärmeSChutzmaSSen sind empirische Gemenge von Körpern, welche sich
durch ihr geringes Wärmelcitungsvermögen auszeichnen. In der Praxis dienen
dieselben zur Umhüllung von Dampfrohren behufs Verhinderung der Wärmeaus¬
strahlung; der Zweck der Wärmeschutzmassen ist also Verhütung des Warn 10 '
Verlustes auf dem Wege von der Wärmequelle bis zur Stelle des Wärmever¬
brauches, und in letzter Linie Ersparniss an Brennmaterial. Eine der einfachst« 11
Wärmeschutzmassen ist z. B. der Filz; in neuerer Zeit dient als Hauptmasse I n "
fusorienerde und Mischungen aus derselben. Eine Vorschrift hierfür lautet nach
dem „Württemb. Gewerbeblatt": 1.5 kg Syrup, 2.5 kg Roggenmehl, 10 kg Leb«1,

*äi
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ma" ^ aare > 50 kg Kieseiguhr. Andere Wärmeschutzmassen bestehen aus Papier-
q e Un d Kieaelguhr oder auch aus Korkabfällen, Asbest, gebranntem Thon,

* n h Kienruss etc. Die Zahl der Wärmeschutzmassen ist eine sehr grosse.

0f| "ProBtÖniing, eine bisweilen gebrauchte Bezeichnung für Wärme wer th
En , er ?iedifferenz oder Rea cti o ns wärme. — Weiteres s.
p ao. "^ le i Btl. IV, pag. 45 und 46, und Reactionswärme, Bd

unter
VIII,

Wärr ^^^^^
' rm e, Bd. VIII,' pag. 507.
Wärmtrichte

. ^mewerth, s. Energie, Bd. IV, pag. 45 und 46, und Reactions-

Wäschezeichentinte,
w age.

I*, s. Filtriren, Bd. IV, pag. 362.

s. Tinte , pag. 47.

arm - » — Wage heisst jedes auf dem Princip des gleicharmigen oder ungleich¬
en d Hebels basirende Instrument zur Bestimmung des Gewichts eines Körpers,
■^ z war sowohl des absoluten Gewichts: gewöhnliche oder Gewicht s-
l e|. , be > a ls auch des specifischen Gewichts: hydrostatische Wage. Von
Seb Gesichtspunkte ausgehend, werden schliesslich im gewöhnlichen Sprach-
Q e . CQ fälschlich auch anderweite Vorrichtungen zur Bestimmung des specifischen
hah VOn Flüssigkeiten, obgleich sie mit dem Princip des Hebels nichts gemein
die \r Wage bezeichnet, z. B. die verschiedenen Formen des Aräometers, wie

CBOLsoN'sche Senkwage, die Spirituswage, Mostwage, Oelwage u. dergl.
licht . üs ^eDe ndem kommen die zuletzt genannten aräometrischen Instrumente
p r - . ln Betracht, und von den hydrostatischen nur diejenigen , welche auf dem
(J e . P des Hebels beruhen. Auch die Zeigerwage, welche das absolute
Aus vT e i ne s Körpers durch den Druck auf eine Spirale und Uebertragung dieses
n icht • GS au ^ ^ en feiger einer kreisförmigen empirischen Scala angeben, gehören

a den Kreis dieser Betrachtung.
ei ne ._;Bestimmung der gewöhnlichen oder Gewichtswage ist die, das Gewicht
mit t , 0r Pers durch Vergleichung mit einer bekannten Gewichtseinheit zu er-
ditfe . n ' , hydrostatische Wage dagegen bezweckt die Feststellung der Gewichts-

Uz eines Senkkörpers in der Luft und in der zu untersuchenden Flüssigkeit.
Jaho Wlc htigste Bestandtheil einer jeden Wage ist der Hebelarm, in diesem
seit e Wagebalken bezeichnet; er besteht gewöhnlich aus Messingguss,
Balt aUS ^' um i"i um kronze; für Handelswagen werden vielfach auch eiserne
Mitt e Verwe Mdet. Befindet sich der Drehungspunkt des Wagebalkens in dessen
Punkt' f^ ^ aSS sowou l die Entfernungen der beiden Arme von diesem Drehungs-
w a , zu dem Endpunkte, wie auch die absoluten Gewichte beider Hälften des
W n „. a kens gleich sind, so entsteht die gleicharmige oder gewöhnliche

<tgAT,T ° ° J
ei 0fi ' ist der Wagebalken dagegen ungleicharmig, so dass das absolute Gewicht
lu Uss 0r P ers erst aus dem statischen Moment durch Rechnung gefunden werden
e utwei ° 6nl:s *;enen — da dann in der Praxis der eine Hebelarm ceteris paribus
Pr ax ;, 6r ^ oder lOOmal so lang gefertigt wird als der andere — die in der
W aw Ur ^ a'gung grösserer Lasten viel gebrauchten Decima 1- und Centesimal-

de n Y) S'^alken einer jeden gleicharmigen Wage besitzt 3 wichtige Punkte:
Hyp F Un gspunkt, um welchen der Balken drehbar ist (das sogenannte
di e j> °°hlion), und die Endpunkte oder Angriffspunkte, auf welche
^athe • einerse its, die Last andererseits wirken. Das Hypomochlion ist der
^ a lkeri^ a 1SC' 16 ^ ren P un kt des Balkens; in der Praxis wird die Drehung des
^«kre^f urCü bewirkt, dass an der Stelle desselben ein kleines Stahlprisma
s ch ne j'j o zur Balkenfläche eingefügt wird, welches mit seiner scharfen unterenaeide

auf einer gegebenen Unterlage, dem Stützpunkt der Wage, aufliegt,
er auf der Schneide ruhender Wagebalken ist jedoch noch nicht im
balanciren, noch weniger zu schwingen, sondern er vermag dies erst
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dann, wenn oberhalb oder unterhalb des Drehungspunktes, und zwar senkrecht i>
Längsaxe des Wagebalkens, an demselben die Zunge angeschraubt wird.
Die Angriffspunkte der beiden Hebelarme brauchen mit den thatsächlichen Endpunkt
nicht zusammenzufallen ; in der Praxis befinden sich die Angriffspunkte thatsächlie
in geringer Entfernung vom Endpunkte nach dem Drehungspunkte zu gelegen- ■*
den Angriffspunkten hängen die beiden Wageschalen; zu diesem Zweck ist <*
Balken an dieser Stelle durchbrochen und mit einem Stift versehen, an welchem si ß
ein Haken befindet, in den die Wageschale gehängt wird; bei feineren Wag6
befindet sieh an der Oberseite des Balkens, oberhalb des mathematischen Angn» 8
punktes, je ein Prisma mit nach oben gerichteter Schneide, und auf dieser Schnei
schwebt das sogenannte Gehänge, ein kleiner viereckiger oder halbkrei
förmiger Metallrahmen, an dessen Schwerpunkt die Wageschale angeschraubt od 6
mittelst eines kleinen Hakens angehängt wird. Als Lager für die Schneide de
durch den Drehungspunkt gehenden Prismas fungirt bei hängender Wage oX
Scheere, ein gabelförmiges Metallstück mit 2 Stahlpfannen, oder bei Säule"'
wagen eine massive polirte Stahl- oder Achatplatte, welche den höchsten P 110
der stehenden Säule bildet. Durch diese Verschiedenheit in der Constructi° n
entstehen im ersten Falle die hängenden Tarirwagen mit nach o^e®
schwingender Zunge, im anderen Falle die Säulen wagen mit nach unt 6fl
schwingender Zunge.

Die Gewichtsbestimmung eines Körpers mittelst der Wage heisst Wägen 1
wird in der Weise ausgeführt, dass der zu wägende Körper auf die eine "^' a °
schale gelegt wird, während auf die andere Wagschale Gewichte aufgelegt werdet
so lange, bis durch dieselben die Wage im Gleichgewicht erhalten wird. D* b
gefundene, durch eine bestimmte Anzahl von Gewichtseinheiten — als weiß*
bei uns das Gramm gilt — ausdrückbare Resultat der Wägung entspricht j 6^°f,
nur dann dem wirklichen Gewicht des Körpers, wenn die Wage richtig constroö
und genügend empfindlich ist, also gewissen Voraussetzungen entspricht, weiß"
nunmehr erörtert werden sollen.

Eine richtig construirte Wage muss folgende Bedingungen erfüllen :
1. Der Balken muss in allen seinen Theilen gleichartig, d. h. aus d eI^

gleichen Material bestehend und von gleicher Dichtigkeit seio
er muss in allen Theilen entweder aus Gussmetall oder aus gehämmertem Met»
bestehen; er darf aber nicht aus Guss bestehen, der durch theilweises Schmiede 0
an einzelnen Stellen eine grössere Dichte besitzt.

2. Die Arme des AVagebalkens müssen gleich lang sein, d.
der Drehpunkt des Balkens oder, mit anderen Worten, die Schneide, auf welch 6
der Balken ruht, muss genau in der Mitte der Längsaxe liegen, respective von des"
einen Angriffspunkte genau so weit entfernt sein, als von dem anderen.

3. Die Zunge muss von der Mitte des Wagebalkens genau l0
der Kichtung des Lothes, also in einem Winkel von 90° an gebraßt
sein, und sie muss in der Schwingungsebene des Wagebalke n
liegen. Bei einer guten Wage muss die Zunge also in der Ruhelage des Balk eI1&
auf den Null-Punkt der kleinen Scala zeigen.

4. Der Drehungspunkt und die beiden Angriffspunkte des Balkens müssen 1°
einer Ebene liegen, d. h. die Schneide, auf welcher der Balken ruht, ""'
die Angriffspunkte für Kraft und Last müssen sich durch eine gerade Linie >'er '
binden lassen.

5. Der Schwerpunkt des Wagebalkens muss unterhalb de
Drehungspunktes liegen.

(5. Der Wagebalken muss so stark gearbeitet oder aus so starrem MateW*
gefertigt sein, dass er bei der zulässigen Maximalbelastung keine merklich
Biegung erleidet.

Ist die Bedingung sub 1 nicht erfüllt, so ist selbst bei Innehaltung alle
übrigen Bedingungen die Wage keine richtige; die Homogenität des Wagebalk eU '

11
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, erials ist vielmehr die nothwendige Voraussetzung, wenn anders der Wage-
Ken den Gesetzen des gleicharmigen Hebels entsprechen soll. Eine besondere
tung hierauf braucht nicht stattzufinden, da eine Prüfung auf die Erfüllung

«■füllt
«>an

Bedingungen sub 2 und 3 bei gutem Resultat auch die Bedingung sub 1 als
erscheinen lässt. — Um zu prüfen, ob ein Wagebalken gleicharmig ist, legt

^ auf die e j ne Wagschale einen beliebigen Körper (k) und auf die andere
Schale soviel Gewichte (g), dass durch dieselbe der Körper im Gleichgewicht

S ^ten wird, so dass die Zunge auf 0 zeigt; nun nimmt man von beiden
ale n di e Belastung herunter und vertauscht k mit g. Ist der Wagebalken
cuarmig^ so wird auch nach dieser Vertauschung die Zunge wieder auf 0 zeigen.
Uzt man 2 genau gleiche Gewichte, so genügt auch das einmalige Auflegen

di ^ ^ ew ^en te 5 um die Gleicharmigkeit des Balkens festzustellen. Die Erfüllung
. er Bedingung ist nicht ganz leicht; kleine Fehler sind kaum zu vermeiden;

machen sich dadurch bemerkbar, dass man beim Vertauschen von k mit g
2 n Ausschlag erhält und zur Einrückung des Balkens in die Ruhelage und des
t , &ers auf 0 auf die eine Wagschale noch ein kleines Gewicht hinzulegen muss.
, uurch. diesen Versuch eine Wage als ungleicharmig erkannt, so werden den
o, '* ausgeführten Wägungen kleine Wägefehler anhängen. Man ist jedoch im
füll ' aucn ™* emer unrichtigen Wage richtige Wägungen auszuführen; man
li'ii a ' S(̂ ann die Wägung durch Substitution aus, oder man eorrigirt die
t> ven 'änge oder bei jedesmaliger Gewichtsbestimmung die Wägefehler durch
Ahnung

as Wägen durch Substitution geschieht nach Borda in folgender Weise : Man legt
zu wägenden Körper auf die eine Wagschale und bringt die Wage durch Schrot-

q,. I1®1") Sand, Papierschnitzel etc., die man auf die andere Wagschale legt, ins
undA ü »ewicht. Ist dies geschehen, so nimmt man den zu wägenden Körper weg

Sn hstituirt statt seiner soviel Gewichte, dass das Gleichgewicht dadurch abermals
^gestellt wird. Diese neu aufgelegten Gewichte geben genau das Gewicht des

P er s an, auch wenn der Wagebalken nicht gleicharmig ist.
v m bei einer ungleicharmigen Wage die Länge zu corrigiren, muss man das
js faeil verhältniss der Arme zu einander ermitteln, und zwar auf folgende Weise:

°hnet man die Länge des linken Armes mit L, die des rechten mit R, und
2« die Wageauflegt

auf Null, wenn links der Körper k und rechts das Gewicht g
°8'c, so ist

k . L = g . E.
lt , tauscht man nun k mit g und zeigt die Wage nun auf 0, wenn links g

a rechts k + 8 aufliegt, so ist
g . L = (k + l) E.Hi e raus folgt:

k+ 8
°der

D

«ffiillt

E'J = 1 +

L
R V 1 + - 1 + 2k-

lesen letzteren Werth kann man statt der Wurzel einsetzen, unter der immer

ea Voraussetzung, dass -^r- eine kleine Grösse ist. Ist z. B. k = 100 g,

1 + = 1 1.0001.0.02
R ' 2k ' 200

den * tnan dagegen die Wägefehler durch Rechnung corrigiren, so legt man
(J 6 . ^ wägenden Körper zunächst auf die linke Wagschale und bestimmt mit
da

°-02, so ist
Win

Ule n das Gewicht g; dann legt man ihn auf die rechte Schale und bestimmt_ »«O SJsjVVIVllU & , liaiill l'-b" '""" 1"" «"1 «*1SJ1SJSJUVSJKJU11CUU 1
gewicht g, in gleicher Weise. Das wahre Gewicht G ist dann:

G = + (ti

R6al -E n cyolop ä a ie der gea. Pharmacie. X. 22
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Genau genommen ist diese Formel nicht richtig; eigentlich ist G = ]/ Sjjii
Da aber g—gj stets eine kleinere Grösse ist als g, so kann man statt yg-%'
ohne merklichen Fehler die bequemere obige Formel setzen.

Um die lothrechte Stellung der Zunge in der Mitte des Balkens zu constatir eI1 '
muss die Zunge der unbelasteten Wage bei der Ruhelage auf 0 zeigen und, a
dieser Stellung entfernt, nach einer Anzahl von Schwingungen in dieselbe zurüc
kehren. Zeigt die Zunge in der Ruhelage jedoch nicht auf Null, so kann m a j
bei besseren Wagen eiue Correctur herbeiführen; es findet sich dort nävnh c
über der Mitte des Wagebalkens eine kleine Messingfahne, welche nun nach ° e;
Seite, auf welcher der beobachte Ruhepunkt gefunden wurde, und zwar so ^ e
zu drehen ist, bis die Zunge in der Ruhelage der unbelasteten Wage auf 0 ze'£ '

Die Notwendigkeit der sub 4 gestellten Bedingung ergibt sich aus folgende
Betrachtung. Liegen die Angriffspunkte höher als die Schneide, so wird bei 0a
nehmender Belastung des Balkens, respective der Schalen, der Schwerpunkt ' |ê
ganzen Systems, welcher ursprünglich unter dem Drehungspunkt liegt, fortwähre»
in die Höhe rücken und sich dem Drehungspunkt beständig nähern, so lange, ö
bei einer bestimmten Belastung Schwerpunkt und Drehungspunkt zusammenfalle 11,
in welchem Falle die Schwingungen sofort aufhören, oder so lange, bis schhe Sö
lieh der Schwerpunkt des Systems höher fällt, als der Drehungspunkt, wo daß
die Wage überschnappt. Liegen dagegen die Aufhängepunkte der Schalen tie*f
als die Schneide, so wird der Schwerpunkt bei zunehmender Belastung bestand 1»
tiefer rücken; dadurch wird die durch Verbindung des Drehungspunktes mit de"
Schwerpunkte gebildete Pendellinie verlängert und die Folge davon ist eine i° Tl
währende Abnahme der Empfindlichkeit der Wage. Liegen aber alle 3 PunK
in einer Ebene, so wird zwar bei zunehmender Belastung der Schwerpunkt d e
Wage dem Drehungspunkt näher kommen, aber niemals ihn erreichen; die w a °
wird unter solchen Verhältnissen also weder zu schwingen aufhören, noch bei 2'
nehmender Belastung an Empfindlichkeit einbüssen. Die Prüfung, ob bei eiD e
Wage der Drehungspunkt und die beiden Angriffspunkte in einer Ebene lieg' 0"'
wird also derart vorzunehmen sein, dass man das Gleichbleiben der Empfindlich
koit auch bei grösserer Belastung constatirt.

Dass der Schwerpunkt des AVagebalkens unterhalb des Drehungspunkte^ lie§' e
muss, leuchtet ohne weiters ein, denn mit einer ¥a?e, bei der diese Bedingu D=
nicht zutrifft, würde man überhaupt nicht wägen können. Fiele nämlich a
Schwerpunkt mit dem Drehungspunkt zusammen, so würde der Balken in je* e
ihm gegebenen Lage im Gleichgewicht sein; der Balken würde kein Bestrebe
zeigen, in die horizontale Lage zurückzukehren, er würde nicht schwingen. F a
aber der Schwerpunkt gar über den Drehungspunkt, so wäre eine horizont» 1
Lage des Balkens nur so lange möglich, als derselbe sich absolut senkrecht übe
jenem befände. Der geringste Anstoss auf der einen Seite, schon ein blosse
Hauch, würde den Balken auf die Seite fallen lassen, ohne dass er auch nur de'
Versuch macht, in seine ursprüngliche Stellung zurückzukehren. Liegt aber de
Schwerpunkt unter der Drehungsaxe, so bildet die Verbindungslinie beider ein &">
Drehungspunkte inserirteB Pendel; eine einseitige Belastung de^ Balkens a ^ e
bringt dieses Pendel aus seiner lothrechten Lage. Wie nun aber jedes aus seinf 1'
Ruhelage gebrachte Pendel nach dem Gravitationsgesetz bestrebt ist, wieder '
seine Ruhelage zurückzukehren, so muss auch bei der Wage, wenn sie ein e
Anstoss bekommt, der Schwerpunkt bestrebt sein, senkrecht unter den Drehung 0
punkt zu kommen. Dieses einfache Pendelgesetz erklärt die Schwingungen " e
Wagebalkens und die schliessliche horizontale Einstellung desselben, da die Län» s
richtung des Balkens mit dem durch Verbindung des Umdrehungs- und des Sch^e
punktes gedachten Pendel in jeder Stellung des Balkens einen rechten Winkel bilde '

Alle vorerwähnten und begründeten Punkte machen in ihrer Gesammtheit d
Richtigkeit einer WT age aus. Das zweite für die Beurtheilung ej° e
Wage wichtige Moment ist deren Empfindlichkeit. Die Empfindl ich keit eiu e

Die
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äge wird durch, ihre Beweglichkeit und durch die Grösse des Ausschlages,
chen die Zunge gibt, ausgedrückt, wobei unter „Ausschlag" die Abweichung

, "agebalkens aus seiner Ruhelage verstanden wird. Zur bequemen Messung
, Ausschlages dient die Zunge, welche als eine Verlängerung des oben ge-

enten Pendels betrachtet werden kann und bei feineren Wagen in eine feine
cte 'förmige Spitze ausläuft. Während der Balken schwingt, spielt die Zunge vor
e m nait Scala versehenen Gradbogen, der so eingetheilt ist, dass der Punkt,

welchen die Spitze des Zeigers in der Ruhelage des Wagebalkens zeigt, mitObe
Eud zeichnet wird. Dieser Gradbogen ist bei hängenden Wagen am obersten

e der Scheere, bei Säulenwagen an der unteren Hälfte der Säule befestigt;
besteht aus vernickeltem Messing , Knochen oder Milchglas und ist mit einer

rJ /heilung in Grade versehen, so dass durch die Anzahl Grade, welche der
. ^ er heim Spielen rechts und links von 0 anzeigt, die Grösse des Aussehlag-

Reis genau angegeben wird. Eine Wage ist als genügend empfindlich anzusehen,
, n das kleinste beim Abwägen benutzte Gewicht als Uebergewicht noch einen
etlichen Ausschlag gibt,

Ul e Ansprüche an die Empfindlichkeit einer Wage sind ungemein verschieden ;
kann gewissermaassen 3 grosse Classen unterscheiden:

V Chemische und physikalische Wagen.
") Apotheker wagen.
cy Handelswagen.
u ie Empfindlichkeit einer Wage ist von den folgenden Bedingungen abhängig:

j. ■ von der Entfernung des Schwerpunktes der Wage von dem
e hiingspunkt. Je näher nämlich diese beiden Punkte aneinanderliegen, desto

r zer w ;r d das p en del, desto lebhafter also die Schwingung und desto empfind-
de: er die Wage. Da nach früheren Ausführungen durch grössere Belastung

Schwerpunkt des ganzen Systems höher gerückt, also dem Drehungspunkt ge-
ert wird, so folgt nach dem vorher Gesagten, dass bei einer richtig con-

q. ttten Wage die Empfindlichkeit mit der Belastung zunimmt.
. Se Zunahme wird jedoch durch andere Factoren, durch die Zunahme der zu

Agenden Masse und den grösseren Reibuugswiderstand an den Schneiden com-
ä n l 11"*' S0 ^ ass man sa S el1 kann: Die Empfindlichkeit einer guten Wage
f er t sich nicht mit der Belastung. Bei der Wichtigkeit, die die Ent-
e : nn S des Schwerpunktes vom Drehungspunkt hat, hat man an feineren Wagen
g Vorrichtung, welche eine Regulirung der Lage des Schwerpunktes gestattet.
jv )en Qdet sich daselbst nämlich am höchsten Punkte des Balkens oberhalb des
e , Un gspunktes eine feine Schraube angebracht, an welcher ein den Umständen
seh P recaen des Gewicht auf- und abgeschraubt werden kann, womit augen-
Va lCn eine Verrückung des Schwerpunktes verbunden ist. Natürlich darf die
8„ *Cnr aubung nicht soweit gehen, dass Schwerpunkt und Drehungspunkt zu-
da ea â^eo. Dagegen gestattet diese Vorrichtung den experimentellen Nachweis,
rj " e i Zusammenfall dieser beiden Punkte das geringste Uebergewicht eine

e^ Un-g des Balkens um 90° hervorbringt;
-von der Länge der beiden Arme. Je länger die Hebelarme, desto

8chl i,6r W ^ naturgemäss das statische Moment, desto grösser auch der Aus¬
ser 7 S6 ^n un(* desto empfindlicher die Wage. Theoretisch würde demnach mit
Iiiolit- Una ' ltne ^ er Länge der Hebelarme auch die Empfindlichkeit wachsen. Die
t„ '^ dieses Satzes ist jedoch nur eine begrenzte, denn mit der Verlänge-
als ° Hebelarmes wird auch dessen Gewicht wachsen; die Wage würde also
0o ' 01c he schwerer werden, wodurch die Zunahme der Empfindlichkeit wieder

Pensrrt werden würde. Denn die Empfindlichkeit einer Wage hängt auch ab
^ " v °i dem Gewicht der Wage, respective dos Wagebalkens.
de» n^ 1^ ^h das aus folgender Betrachtung: Mit zunehmender Belastung wird
Die wer P lln kt des Balkens bekanntlich dem Drehungspunkt näher gerückt.

* erruckung des Schwerpunktes wird um so leichter erfolgen, je weniger
22*
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der Balken durch seine eigene Schwere dem entgegenwirkt; je grösser da
Eigengewicht des Balkens ist, desto geringer wird die Verrückung des Schwer'
punktes nach oben zu, desto geringer also auch die Empfindlichkeit. Auch dar
hierbei nicht übersehen werden, dass mit dem Gewicht des Wagebalkens aucn
die zu bewegende Masse wächst, dass aber bei gleicher bewegender Kraft ein 0
geringere Masse leichter bewegt wird als eine grössere. Um in der Praxis den
Wagebalken möglichst lang und dabei doch möglichst leicht zu machen, wir fl
derselbe durchbrochen gefertigt;

4. von der Reibung der Schneiden auf ihren Lagern odC
Pfannen. Es leuchtet sofort ein, dass mit dem Wachsen des Reibungswider-
Standes die Empfindlichkeit abnehmen muss.

Natürlich darf man bei Beachtung von 2. und 3. auch nicht gewisse Grenze 0
überschreiten, da im ersteren Falle die Wage wegen zu grosser Länge der
Balken unbequem für den Gebrauch werden, im zweiten Falle in Folge zu grosser
Leichtigkeit die nöthige Haltbarkeit verlieren würde.

Nachdem im Vorstehenden die Bedingungen erläutert worden sind, welche
eine Wage erfüllen muss, kann nunmehr zu den Anforderungen über'
gegangen werden, welche an eine Wage gestellt werden dürfen. Diese sind
ungemein verschieden je nach dem Zwecke, welchem die Wage dienen soll; inS "
besondere sind die Anforderungen an den Grad der Empfindlichkeit beding'
durch den Werth, welchen das Wägeresultat einzunehmen hat. Diese Anforderung' 611
werden am besten bei den einzelnen Kategorien von Wagen erörtert.

Analysenwagen.
Wagen zum chemischen und physikalischen Gebrauch.

Diese Wagen dienen wissenschaftlichen Zwecken; die damit erzielten Wäg e"
resultate dienen als Grundlagen wissenschaftlicher Forschung, vornehmlich aber
in der quantitativen Analyse zur Ermittelung der quantitativen chemischen
Zusammensetzung der Körper.

An derlei Wagen müssen die höchsten erfüllbaren Bedingungen gestellt werden-
So erachtet man hinsichtlich der Empfindlichkeit für erforderlich, dass durch den
zehnten Theil eines Milligramms noch ein unzweideutiger Ausschlag hervorgerufen
werde. Um diese Empfindlichkeit zu erreichen, müssen alle eben erläuterten Bedingung" 611
im höchsten zulässigen Umfange erfüllt sein. Wir finden daher das gesammte 3ig en ~
gewicht einer Analysenwage gering gegenüber dem Eigengewicht einer Apotheker¬
wage. Der Balken ist stets durchbrochen, die Zunge ist ein feiner nadelfönnige r
Zeiger, fast von der Länge der Säule, auf der der Balken ruht; der Gradbogen oder
Index befindet sich in geringer Höhe über dem Fuss der Säule. HiDsichtli cl1
der Balkenlänge machen sich bei Analysenwagen zwei Systeme geltend: das
alte BEEZEUijs'sche System mit möglichst langen Wagebalken und das neuer 6
System mit ganz kurzem Balken, die sogenannte BoNGE'sche Wage. Bei all 611
Analysenwagen ist das Lager, auf welchem die Schneide des Wagebalk 6llS
ruht, von polirtem Achat, wodurch die Reibung auf das geringste Maass reducir*
ist; gleicherweise ist der innere Theil der Gehänge, so weit er der seitlichen
Schneide aufzuliegen hat, mit polirtem Achat gefüttert. Die Wagsebalen sin"
besonders leicht und die Schalenteller verhftltnissmässig klein; Balken sowohl wi e
Schalen sind massiv vergoldet oder platinirt , um etwaige Oxydations- °d er
Hydratationsvorgänge unmöglich zu machen. Charakteristisch für die Analysen¬
wagen ist die A r r e t i r u n g, d. h. eine Vorrichtung, durch welche die Schneide
des Balkens von ihrem Achatlager abgehoben wird, so lange die Wage ni CD
thatsächlich zu Wägungen gebraucht wird (Balkenarretirung); die Schalen
bleiben in der Schwebe oder werden durch eine zweite Arretirung, sogenannte
Schalenarretirung, von unten gestützt.

Da die Analysenwage vor ungleicher Erwärmung der Hebelarme, v0.r
Luftzug, vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen ist, so steht sie niemals fr 61;

su
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• JJf 1"11 befindet sich in einem Gehäuse von Glas, dessen Vorderwand entweder
flie Höhe zu schieben geht (was wegen der Erschütterung nicht einpfehlens-

si l, *S^ 0(^er aus zwe * nach vorn zu öffnenden Thüren besteht; doch finden
au cn Wagen im Handel, welche nur an den beiden schmalen Seiten-

' "düngen durch Thüren zu öffnen sind. Dieses Gehäuse pflegt stets auf drei
,. rcn Schrauben verstellbaren Metallfüssen zu stehen, durch deren Regulirung

. *yage horizontal gestellt werden kann. Zu diesem Zweck ist die Wage
, einem kleinen Pendel versehen, einem an einer seidenen Schnur hängenden

len cylindrischen Gewicht, welches in einem etwas grösseren Ringe sich frei
fgen kann. Um horizontale Stellung der Wage zu erzielen, muss das Pendel-

p 1Cüt in dem Innenraum des Ringes so hängen, dass die Entfernung zwischen
icht und Ring überall eine gleich weite ist. Wo die Pendelvorrichtung fehlt,
8 die horizontale Einstellung mit Hilfe einer Wasserwage (s. d.) bewirkt

M t — ^n c' er ^itte ^-es Unterrandes der Vorderwand befindet sich eine grosse
zuschraube zur Handhabung der Arretirung, so dass man die Arretirung
onl w j e llü(,]1 ,jj e wiederaufhebung derselben bequem bewerkstelligen kann,
e (Ji e Thüren der Wage öffnen zu müssen. Bei besseren Analysenwagen ist

0„i e der nur der rechte Balkenarm oder beide Arme mit üecimaltheiluna: ver-
a S um mit Centigrammhäkchen, sogenannten Reitern, Milligramme und
v n ßruehtlieile wiegen zu können. Bei besseren Wagen findet sich zu diesem
SLJ. (̂ e sogenannte Reit e r ve r s ch ieb un g angebracht, eine in der rechten
a. enwa nd verschiebbare, um ihreLängsaxe drehbare Messingstange mit endständigem
, enarm, mittelst welcher man die Reitergewichte aufsetzen und wieder abheben

^j ohne die Wage öffnen zu müssen.
r üfungderAnalysenwagen. Um eine Analysenwage auf ihre Richtigkeit

, Empfindlichkeit zu prüfen , bringt man sie zunächst in horizontale Stellung
Soli n ) un d untersucht dann den Ruhepunkt der Wage bei unbelasteten

Men, indem man die Arretirungsvorrichtung behutsam ausser Kraft setzt; ist
^ ' Biit der nöthigen Vorsieht geschehen, so wird gar kein oder ein kaum
erf ? etlSwertü er Ausschlag stattfinden; ist die Aufhebung der Arretirung zu hastig
j bt oder kommen unvorhergesehene Erschütterungen und dergleichen hinzu,
ua ön fl •
V(*hält:r wird die Wage allerdings in Schwingung gerathen, welche bei normalen

altnissen beiderseits gleich gross sein müssen; nach einer Reihe von Schwin¬
de b6 ^ w ' r<^ ^ e Wage zur Ruhe kommen und der Zeiger dann auf 0 zeigen. Ist
ode ni . der Fall, dann steht die Wage entweder noch nicht ganz horizontal
d„ **le Arme sind nicht absolut genau gleich lang. Ersterem Umstand ist
1=1 er neutes Drehen der Stellschrauben abzuhelfen; um bei Ungleichheit der Arm-
([" eine Correctur anbringen zu können, befindet sich an den beiden Endpunkten
y a 'kens, und zwar in dessen Längsaxe je ein kleines Schräubchen; diese
öiff Cn *un & gestattet eine völlige Ausgleichung der hier stets nur geringfügigen

tfian Ruhepunkt der Wage ermittelt, respective auf 0 gestellt, so arretirt
b r ZUn ächst die Wage und legt auf die eine Schale 1 mg. Soll die Wage
b et ;. _r se in, so muss sie nach Aufhebung der Arretirung einen deutlichen,
Scb l cne n Ausschlag geben. Sodann beschwere man die Wage auf beiden
st e )-„ n m '* der höchsten zulässigen Belastung (Analysenwagen werden fast
ß ei zu 50 oder 100g Belastung gearbeitet), vergleiche, ob auch bei dieser
Unn iUn ^ ^' e Wage denselben Ruhepunkt hat als bei unbelasteten Schalen
j^U £>e zu diesem Maximum auf die eine Sehale 1 mg. Der zu erhaltende
Scb«i ^at ebenso deutlich und beträchtlich zu sein wie vorher bei unbelastetenalen.

Ge brau
^tale
^aebe

ch der Analysen wagen. Der Ingebrauchnahme hat stets die hori-
Stellung und die richtige Einstellung der Wage auf 0 vorauszugehen. Man

e s sich zur Pflicht, vor jeder Wägung die Bestimmung des Ruhepunktes
ederholen. Beim Wägen selbst wird zunächst der zu wägende Körper auf

fr-*
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die linke Wagschale gestellt und auf die rechte Seite so viel Gewichte, als man den z
wägenden Körper annähernd schätzt, gelegt, dann die Arretirung aufgehoben un
der Aussehlag beobachtet; dann werden nach jedesmaliger vorherig 0
Arretirung so lange Gewichte zugelegt oder abgehoben, bis Gleichgewicn
vorhanden ist. Bei der Wahl der zu verwendenden Gewichte ist es von Vortheili
wenn man nicht willkürlich, sondern systematisch verfährt, „so dass man das zu
findende Gewicht in immer engeren Grenzen kennen lernt, bis man es zuletz
genau hat" (FßESKNIDS), d. h. bis die Schwingungen des Zeigers ganz rege''
massig um den Nullpunkt stattfinden Wagen mit langem Balken schwinge 0
sehr langsam; wollte man bei jeder Wägung den Balken ausschwingen lassen,
bis er auf 0 zeigt, so würde das Wägen eine sehr zeitraubende Arbeit sein-
Man wartet daher in der Praxis die Einstellung des Balkens in die Ruhelage
gar nicht erst ab , sondern bestimmt dieselbe genauer und schneller durch Rech-
nung, und zwar in folgender Weise: Da die Weite der Schwingung mit jeder
folgenden Schwingung abnimmt, so ist zur Ermittelung der Ruhelage immer eM e
ungerade Anzahl von Schwingungen erforderlich, mindestens also 3; ro an
notirt dann einfach die Weite mindestens dreier Ausschläge nach Graden link b
und rechts von 0 auf dem Index nach folgendem Beispiel. Der Zeiger geht

links bis rechts bis
3.3 3.1
2.9 2.7
2.5 —

Mittel

Ruhelage

3
2.9—2.9

= 2-9
5.8

" 2 " = 2.9

= 0.

Führt diese einfache Rechnung zu einem anderen Resultat als 0, t ist die
Wägung als noch nicht beendet zu betrachten und es muss mit dem Zulegen oder
Abnehmen von Gewichten fortgefahren werden, oder man berechnet das schlief 3"
liehe Körpergewicht aus der Ausschlagsdifferenz. Angenommen, man finde die
Ruhelage des Zeigers mit Hilfe obiger Rechnung bei g cg Belastung bei 3.»
rechts vom Nullpunkt, dagegen nach weiterer Auflage von 1 cg bei 2.3 link 8
vom Nullpunkte, so hat die Belastung der Wage um 1 cg eine Verschiebung
des Zeigers um 5.8 Theilstriche bewirkt. Die Belastung von g cg war also noch
nicht genügend, die Belastung g+ 1 dagegen schon zu gross; die dem wir' 5-'

3 5
liehen Gewicht entsprechende Belastung wird g + ~- = (g + 0.6034) cg sein-

O.O

Die letzten Decimalen pflegt man durch Aufsetzen der Reiter auf den graduirte»
Balken zu bestimmen , da diese Operation bei geschlossenem Wagenkasten vorge¬
nommen werden kann und zugleich die Dauer des Wagens bedeutend abkürzt.

Der zu wägende Körper darf niemals direct auf die Wage gegeben werden.
Glüh- oder Trockenrückstände werden daher mit dem Tiegel, der Inhalt eines
Filters nach dem Trocknen im Exsiccator oder Luftbad wird mit dem Fi 11 er
gewogen werden; da aber auch das Filter nicht direct auf die Wage
werden darf, so gibt es zum Wägen von Filtern mit dem Inhalt besondere, v ° r
der Lampe geblasene Wägegläschen mit eingeschliffenem hohlem Glasstopf eU -

Weitere Regeln für das Wägen, so weit sie das directe Verhältniss zur Wag 6
nicht betreffen, gehören in das Capitel der quantitativen Analyse.

Apothekerwagen.
Wennschon die Apothekerwagen zu den feineren Wagen gezählt werden, s0

werden an dieselben doch entfernt nicht die Anforderungen gestellt, wie an
eine Analysenwage. Die Apothekerwagen dienen auch weniger dazu, das
Gewicht eines Körpers bis auf Centigramm und Milligramm genau festzustellen,
sondern fast stets dazu, von einem gegebenen Körper eine bestimmte Gewichts-

nieng
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j. bß abzuwägen. Je nachdem es sich um das Abwägen flüssiger oder fester
Per ^handelt, unterscheidet mau Tarirwagen und Handwagen.

Di '* 1>wa gen. Die Tarirwagen bestehen aus Balken, Zunge und Bügelschalen.
,j ^ un ge spielt entweder nach oben zwischen einer Scheere bei den hängen-
■ "arirwagen, oder nach unten bei den Säulenwagen. Der Balken
!,c bei f„:_..... _ m ___

find, ei feineren Wagen für die Receptur wohl auch durchbrochen gearbeitet; doch
et man häufig auch massive Balken. Das Material zu den Balken ist Gelbguss,«'eiche

tot) ber halb polirt und mit Wagenlack überzogen wird; Vergoldung und Platinirung
öen hier nicht vor, wohl aber Vernickelung der Metalltheile, welche jedoch

i 'ger empftblenswerth ist, als üeberziehen mit Messinglack. Acbatpfannen
1 .^en hier nicht vor, sondern sind durch Stahlpfannen ersetzt: der Balken
j ta keinerlei Decimaltheilung; die Schalen sind Bügelschalen, deren Durchmesser
Uiiri llrc k senn itt, der LäDge eines Balkenarmes entspricht. Die Zunge ist nie so langund
ist so fein, wie bei Analysenwagen; ein Index zur Messung des Ausschlages
in ] DUr ^ e * femei1 Recepturwagen vorhanden; öfter ist der Index rudimentär,
fl? m em hervortretender Stift den Nullpunkt bezeichnet; bei hängenden Wagen
di er gemeinhin ganz; hier wird die Ruhelage dadurch bezeichnet, dass sich

. Un ge zwischen die beiden Schenkel der Scheere parallel einstellt. Arretirung,
. le Gehäuse finden sich bei Tarirwagen nicht. Dagegen pflegt die Tarirwage,

üderheit die Säulenwage, auf einem Wagekasten aus polirtem Holz mit
, er °der mehreren Schubladen festgeschraubt zu sein, in denen sich Gewichte

kleine Utensilien für die Receptur befinden.
\V Prüfung der Tarirwagen erfolgt nach den gleichen Principien,

bei den Analysenwagen, vollzieht sich aber wesentlich leichter und schneller,
,. ^ das jedesmalige Arretiren und die jedesmalige Bestimmung des Ruhepunktes
S(a r .ln We gfall kommen, auch die geringere Empfindlichkeit ein schnelleres Aus-

fingen der Wage gestattet. Bei der Prüfung auf die Empfindlichkeit gilt auch
^ als Regel, dass das kleinste beim Wägen benutzte Gewicht — hier also
s als üebergewicht noch einen deutlichen Ausschlag gibt. Die Tarirwagen

en zu 250g, 500g, 1kg, 2kg, 5 und 10kg Belastung gearbeitet; die drei
*erd,
ers ten w'aa-
VÖllig; ( fagen sollen, auf jeder Schale mit dem Maximalgewicht belastet, nach
ein ^ 6r ^'eiebstellung der Schalen noch einen Ausschlag geben, wenn auf die
, e Schale 1 cg gelegt wird. In der Praxis hat diese Empfindlichkeitsprüfung

en Zweck, da in Apotheken auf einer Tarirwage thatsächlich niemals 1 cg
seit °* en w ird. Auch dürfte eine Prüfung einer Tarirwage seitens eines Apothekers
,j- en ,vorkommen, da die Aichämter ihm diese Arbeit abnehmen. In der That ist
j». . °hung oder Eichung nichts anderes, als eine Prüfung der Wagen auf ihre
An i * unc* Empfindlichkeit un ter Benützung von Normalgewichten. (NB. Bei
^t a , Vse nwagen findet eine Aichung nicht statt.) Nichtsdestoweniger wäre eine

ehprüfuug seitens des Apothekers geboten, da die Wage durch die Ein-
<!,? Un g' «es Aichstempels wahrlich nicht besser wird.

z« etU1 a ^ er e ' ne derartige Prüfung vorgenommen wird, dann ist zunächst fest¬
zieht ' °^ d ' e Wa §' 6 0üne Belastung im Gleichgewicht sich befindet; ist das
ta der Fall so muss es durch Auflegen von Tarirmaterial herbeigeführt werden,
dal • • ^* e Empfindlichkeitsprüfung bei der Maximalbelastung. Gibt die Wage
Sei l emeu deutliehen Ausschlag, dann vertauscht man die Belastungen der beiden
de» p D m ^ e ™ an der; spielt die Wage jetzt nicht mehr ein, so sind die Arme
aiic, . ens nicht gleich lang. Die Differenz muss dann durch Gewichtszulagen
W a » nen werden. Die Hälfte dieser Differenz bedeutet die Abweichung der
^ei? V° n e ' ner normalen Wage. Bewegt sich diese Abweichung innerhalb der
\y lln ten angegebenen Grenzzahlen, so ist sie nicht zu beanstanden, d. h. die

*® ist innerhalb der erlaubten Fehlergrenzen richtig.
g e . 'Wenigen Tarirwagen, welche auf ein Maximalgewicht bis zu 1 kg Belastung

sind. werden gemeinhin als Recepturwagen bezeichnet, Tarirwagenfü
e Belastung dagegen als H and Verkaufs wag en.
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Beim Wägen auf der Tarirwage dient die rechte Schale zur Aufnahm 6
der Gefässe und der zu wägenden Körper, und die linke Schale zum Aufsetze"
der Gewichte (also umgekehrt wie bei den Analysenwagen). Zuerst wird das Geläss,
welches zur Aufnahme der Substanzen dienen soll, tarirt, d. h. es wird dessen
Gewicht festgestellt, und dann werden die verschiedenen Fluida mit der Maass¬
gabe hineingewogen, dass man mit den kleineren Gewichtsmengen beginnt, una
bei der grössten Menge aufhört. Ausnahmen von dieser Regel sollen nur dann
gemacht werden, wenn zwei Flüssigkeiten in unmittelbarer Berührung sich zersetzen?
während bei zuvoriger Verdünnung eine Zersetzung oder Fällung nicht stattfindet-
Beim Wägen selbst besorgt ein Finger der linken Hand des Wägenden eine ^r
Controle; ein sanfter Druck auf die rechte Schale lässt den Wägenden das Heran¬
nahen des Ruhepunktes, respective des Gleichgewichts fühlen und nöthigt ih n >
mit den Herannahen dieses Momentes im Zugiessen des Medieaments mit grösserer
Vorsieht zu verfahren, um das richtige Gewicht nicht zu überschreiten.

Da es dem Wägenden leicht passiren kann, dass er einmal Flüssigkeit ver¬
schüttet, oder dass solche an der Aussenwand des tarirten Glases herunterläuft!
und da manche Flüssigkeiten, z. B. Säure, das Metall der Schale angreifen, andere.
z. B. Spiritus, den Messinglack lösen und so die Wage beschädigen und deren
Empfindlichkeit und Richtigkeit vermindern, so legt man in jede Schale eine Unterlage?
Tarirteller genannt, aus Hörn, Hartgummi oder Papiermache, wohl auch aus
Wachspapier, und bringt die Wage, ehe sie zu Wägungen benutzt wird, durcn
Papierschnitzel, dünnen Korkscheibchen u. dergl., wenn nöthig, in's Gleichgewicht-
Direct auf die Schalen sollen weder Gefässe, noch Gewichte gelegt werden.

Handwagen. Als Handwagen werden kleine Wagen zur Abwägung fester
Körper bezeichnet, deren Balken einfach, massiv und glatt sind, mit nach oben
spielender Zunge; die Wagschalen sind kalottenförmig, rund oder oval, aU9
Hörn, Hartgummi (Hartgummischalen sollten nicht gestattet sein, da sie durcB
Abwischen mit einem Tuch bereits elektrisch werden und dann in Folge der elektrischen
Anziehung direct zu Wägefehlern Veranlassung geben), Papiermache, wohl aucf
aus Porzellan oder aus Silber, und hängen an den Angriffspunkten des Wag e '
balkens an grünseidenen Schuüren; am obersten Ende der Scheere befindet sie 11
ein S-förmig gebogener Haken, an welchem die Wage während des Wagens rm 1
der Hand gehalten wird, woher auch der Name. Ein Index ist nicht vorhanden;
dessen Stelle vertreten 2 Finger des Wägenden, je einer an den beiden Seite 11
rechts und links der Scheere; die Spitze der Zunge gibt diesen Fingern deutlich
zu erkennen, nach welcher Seite die Wage ausschlagen will und ob die Gleich"
gewichtslage erreicht sei; die Endprüfung aber geschieht mit dem Auge. Nur bei
feinen Handwagen erweitert sich der vordere Schenkel der Scheere oben zU
einem kleinen offenen Ringe, welcher am höchsten Punkt des Innenrandes einen
kleinen Stift als Bezeichnung für die Ruhelage besitzt. Die Handwagen werden
in verschiedenen Balkenlängen vorräthig gehalten von 9 bis zu 32 cm. Die Wag'
schalen haben einen Durchmesser, der mit der Länge des einen Balkenarmes annähernd
übereinstimmt, z. B. bei einer Balkenlänge von 12 cm ein Durchmesser von cirß a
5.5 cm; die Länge der Schnüre vom Angriffspunkt des Balkens bis zum Wag'
schalenrande soll der Länge des Wagebalkens gleich sein. Mit der Länge des
Wagebalkens nimmt die Belastung zu, die Empfindlichkeit dagegen ab, da die
theoretische Zunahme der Empfindlichkeit der Wage bei verlängerten Balken
durch die Zunahme der Gewichtsmasse des Balkens und des Eigengewichtes der
massiven Schalen mehr als paralysirt wird

Die Prüfung der Handwagen durch den Apotheker ist unb e"
dingt nothwendig; während das Aichamt bei Tarirwagen den Balken saujrflt
den Schalen einer Prüfung unterzieht, wird bei den Handwagen 1 e d i g 1 i c D
der Balken ohne die Schalen geaicht; der Aichstempel auf Handwagen
gibt also keine Gewähr für die Richtigkeit der Handwage, sondern blos des
Balkens. Die Prüfung hat darin zu bestehen, dass man zunächst die Gleichgewichts-

lae
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bei 8ts ^' t ) un d, wenn dieses erreicht, die eine unbelastete Schale mit leg
Schi' es muss e ' n deutlicher Ausschlag erfolgen. Dann legt man auf jede

ale d as auf ^ em j} a rk en angegebene Höchstgewicht und prüft, ob bei dieser
W *! ^ nocü Gleichgewicht vorhanden, und — wenn dieses der Fall — ob
j)j Aun egen von 1 cg auf die eine Schale noch ein deutlicher Ausschlag eintritt.
, Justirung der Handwagen kann der Apotheker ohne Schwierigkeit selbst
(j r &en ; bei geringen Differenzen ist dies durch Abschneiden der freien Enden

oberen Schleife der grünseidenen Schnur zu erreichen; bei grösseren Differenzen
j,; t1C man an eDen jener Schleife die Schnur mit etwas ganz feinem ver-
Aht em ^ ran * i De i Verwendung starker Hornschalen ist eine Justirung auch durch
q /atzen der Unterseite der einen Schale mit einem Stück Fensterglas bis zum
Sipd- f^ ew ^cn ^ zu erreichen. Eine Justirung durch Auftröpfeln von geschmolzenem

gellack ist nicht gestattet.
Ge • J e ^ em Handwagebalken befindet sich ausser dem Aichstempel noch eine
z p, 1Cfltebezeichnung, welche von den Meisten irrthümlich aufgefasst wird. Wenn
So i, ^ emem Balken von 10 cm Balkenlänge die Angabe 15 g sich befindet,
So , eiss t das nicht, dass man auf dieser Wage bis zu 15 g abwägen könne,

ern es bedeutet, dass der Balken für eine Belastung von je 15g
An+1 em Angriffspunkt geaicht ist. Es wird keinem vernünftigen

öeker einfallen, auf einer solchen Wage mehr als 2 dg abzuwägen.
ab» e '>m ^ eD rauch der Handwagen ist darauf zu achten, dass die Schalen sauber
jj„, Wls cht sind, und dass an der Aufhängestelle der Schnüre in dem S-förmigen
Seb e ? .^ es Balkens keine Abnormitäten der Lage vorhanden sind, ein Fall, der
fla ewut eintritt and zu grossen Wägefehlern Veranlassung gibt, wenn nicht
,ja !l ä gen überhaupt unmöglich macht. Bei der Abwägung von Substanzen, welche
am i In ^ er Schale angreifen, wie z. B. Jod, Höllenstein etc., verwendet man
TaK n Porzellanschalen. Für die Abwägung kleiner Mengen von Stoffen der
öHis' SinĈ in P reussen sogar Porzellan-Wagschalen vorgeschrieben; dieselben
8ei en den Anforderungen der Tab. B entsprechend mit schwarzer Emaille ver-
js^i,. Se ii und mit durchradirter weisser Schrift die Bezeichnungen: Arsenik,

"nat, Veratrin u. dergl. tragen.
ah

Ei
er ne besondere Form der Handwagen sind die Sattelwagen mit feinem,

v er Ver hältnissmässig langem Balken, dessen linker Arm mit einer Decimalscala
o ' ei1 ist, ähnlich wie bei den Analysenwagen. Auf diesem Arm ist ein

^: , i d. h. ein reiterförmiges Metallstück von genau lg Gewicht, verschiebbar.
Heb r Sattel auf den letzten Strich der Scala verschoben, so ist der linke
(} e . ^rm m it 1 g belastet und man kann auf der rechten Schale das gleiche
y 0q !? . abwägen; verschiebt man ihn auf 5, so entspricht das einer Belastung
big i ^ u " s - *"• ^uf einer solchen Sattelwage kann man alle Gewichte von 1 g
flach °* a ^ Wa gen, onn e Gewichte zu benützen. Die Schalen der Sattelwagen sind
nir.kv. Uni^ von Neusilber. Die Wagen sind sehr bequem, aber in Deutschland

cht aichfähig.

Bei
Gesetzliche Bestimmungen über Apothekerwagen.

eine p 6n '-'^urvölkern wird eine Aichung der Wagen vorgeschrieben, d. h.
mg ,. ^ u fing auf Richtigkeit und Empfindlichkeit und wenn das nöthig und
köehT* ~ e *ne Justirung der Wagen. Analysenwagen, an welche ohnehin die
übri 8n Ans P r ü cn e gestellt werden, sind von der Aichung ausgeschlossen. Alle
^"ft 11 S ei1 tkeilt das Aichamt in zwei Kategorien: Präcisionswagen
dj e aT1 _d eis wagen. Diese beiden Classen unterscheiden sich von einander durch
fan» .SCQie(ienen Anforderungen an Empfindlichkeit und durch den verschiedenen Um-
Ah^, • ^r gestatteten Fehlergrenzen, wobei unter Fehlergrenze die thatsächliche
r 'cht' , n S der betreffenden Wage von den Anforderungen an eine absolut
hei p^ 6 ^ a 8' e zu verstehen ist. Diese gestatteten Abweichungen von der Norm sind

r äcisionswagen wesentlich kleiner, als bei den Handelswagen. Sämmtliehe

I
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Apothekerwagen gehören zu den Präcisionswagen. Das Gese
sagt: Andere als Präcisionswagen dürfen in den Officinen nien
verwendet werden. Demnach müssen sowohl Recepturwagen wie Han
wagen, wie auch die Handverkaufswagen mit dem Präcision s Stempel — eine^
Stern zwischen den Buchstaben D und R — geaicht sein. Handelswagen, sowi
die gleicharmigen Tafelwagen und Decimalwagen sind in den Apotheke 0
räumen nicht gestattet; die Anwendung solcher Wagen der letztgenannte»
Kategorie ist dagegen in dem Laboratorium, Materialkammer und Keller dure
das Gesetz nicht verboten.

Die Fehlergrenzen, d. h. die grösste zulässige Gewichtszulage bei de
Prüfung auf Richtigkeit und Empfindlichkeit der Präcisionswagen , betragen naß
der Aichordnung vom 27. December 1884 für jedes Gramm der grösste
zulässigen Last:
1 r)00 oder 2.0 mg, wenn dieselbe 20g oder weniger beträgt.
1/iooo )j 1-0 „ „ „ mehr als 20 g, aber nicht mehr als 200 g betrag •
72000 ,j 0.5 „ „ „ mehr als 200 g, aber nicht mehr als 2 kg betrag 1-
1iaooo )j 0.2 „ „ „ von mehr als 2 bis inclusive 5 kg beträgt.
Vioo o „ 0.1 ,, „ „ mehr als 5 kg beträgt.

Diese Fehlergrenzen sind diejenigen, welche bei derAichung noch zulässig
sind. Die Fehlergrenzen für in Gebrauch befindliche Präcisionswagen siu fl
durch Verordnung vom 22. Juli 1885 gerade auf das Doppelte obiger Fehl er '
grenze ausgedehnt.

In Oesterreich betragen die Fehlergrenzen bei Präcisionswagen für jede»
Gramm der grössten zulässigen Last wenn dieselbe

weniger als 20g beträgt.
20 g und weniger als 250 g beträgt
250 g und weniger als 5 kg beträgt
5 kg und mehr beträgt ....

bei der
ersten Aichung

1 mg
• 0.4 „
■ 0.2 „

0.1 „

bei iler periodisch.
Nachaichnng

2 mg
0.8 „
0.4 „
0.2 „

Handelswagen.
Diese unterscheiden sich von den Präcisionswagen in jedem Falle durch ih re

geringere Empfindlichkeit, in vielen Fällen auch durch abweichende ConstructioH
und durch ihre Grösse. Alle Handelswagen lassen sich eintheilen in :

1. Gleicharmige, a) Unterschalige. a) Tarirwagen, ß) Handwagen.
b) Oberschalige. a) Balkenwagen, ß) Tafelwagen.
2. Ungl eiehar mige. a) Deeimalwageu. b) Centesimahvagen.
Die feineren Handelswagen haben die Construction der Präcisions¬

wagen , sind auch aus gleichem Material gefertigt und unterscheiden sich DllJ
durch die geringere Empfindlichkeit. Minder feine unterschalige Tarirwagen
sind aus anderem Material, meist broncirtem Eisen, gefertigt; bei Wagen t&
grössere Belastung hängen die kupfernen oder messingenen Schalen an Ketten-
Die Handwagen sind meist mit eisernen Balken, mit ovalen Messingblech'
schalen an grünen wollenen Schnüren.

Die oberschaligen Wagen beruhen zwar auch auf dem Princip ^ eS
gleicharmigen Hebels, aber die Schalen befinden sich nicht am Bügel befestig*"
und am Angriffspunkt inserirt, sondern sie befinden sich senkrecht über den An'
griffspunkten an der Oberseite des Balkens befestigt. Dadurch würde der Schwel"
punkt des Systems über den Drehungspunkt zu liegen kommen, die Wage wür" e
also unbrauchbar sein, wenn nicht durch eine unterhalb der Angriffspunkte wi r '
kende Last der Schwerpunkt wieder unter den Drehungspunkt herabgedrück*
würde. Bei der oberschaligen Balken wage ist diese Compensation noch ein 0
ziemlich einfache; bei der Tafelwage geschieht die Compensation durch mebi"
fache Hebelübersetzung ; das System der Uebertragung der Last ist hier ein so

Die



WAGE. 347

keit rtes ' der Keibnugswiderstand ein deraitig vervielfachter, dass die Richtig-
]j, , c'es statischen Moments dadurch in Frage gestellt wird. Zum Wägen
Si p lller Mengen sind die Tafelwagen geradezu unbrauchbar.
lOo D daher in den Materialwaarenläden als Handverkaufswage nur von etwa
Dielif ai1 gestattet sein, in Apotheken sollten sie auch in den Vorrathsräumen

geduldet werden. Tafelwagen werden in neuerer Zeit zur Aichung nicht
B°r zugelassen.

ar . le Ungleichartigen Wagen beruhen auf dem Princip des ungleich¬
ein "l^ 11 ^ e ^ e l s (s. d. Bd. V. pag. 154), und zwar ist bei Decimalwagen der
An | " e ' arm lOmal, bei der Centesimalwage lOOmal länger als der andere.
lOf i,em k urzen Hebelarm wirkt die Last (der zu wägende Körper), an dem
also • §' eri die Kraft (die aufzulegenden Gewichte). Die Decimalwage gestattet
einl • ^^tellung des Körpergewichtes durch eine lOmal kleinere Gewichts-
hat i ^' e dient daher in der Hauptsache zum Wägen grösserer Mengen und
für l A011 ^ e Form der Brückenwage. Doch werden auch Decimalwagen
^ v ein ere Lasten gefertigt, z. B. zum Wägen von 2 kg ab ; diese führen den
St) '** " e c i m a 11 i s c h w a g e. Sie nehmen einen sehr geringen Raum in An-
sie •• Un ^ S' es tatten dabei doch ein weit genaueres Wägen als die Tafelwagen;
Bn" l ZUm Gebrauch in den Vorrathsräumen der Apotheken zu empfehlen; die
Cp en wagen eignen sich mehr zum Abwägen von Ballons, grosser Kisten u. s. w.
auf 1 e8lma iwagen geben das wirkliche Gewicht der Last von 1/ 100 an; 1kg
L er Schale entspricht 100 kg der Last, sie werden nur zum Wägen schwerer
Die n ' Z ' ^' &anzer Fuhrwerke oder Eisenbahuwaggons mit dem Inhalt verwendet.

ungleicharmigen Wagen sind für den Handclsstempel aichfähig.
2ul o.8 er £ r enzen der Handels wagen. Die grösste zulässige Gewichts-
2ni- ge. ^ deren Prüfung auf Empfindlichkeit beträgt für je 100 g der grössten

u, assig eil Last:
bis zu 200 g Belastung........0.2 g
» » 5 k g „ ........ 0A n

über 5 „ „ ........ 0.05 „
All

s ;ev ! Handelswagen tragen den Handelsstempel des Aichamts, welcher
Und i° n dem Präcisionsstempel durch das Fehlen des Sternes zwischen dem D

dem R unterscheidet.

Hydrostatische Wagen.

Pl« s ■ lß nen zur Bestimmung des speeifischen Gewichtes von festen Körpern und
Uy -, bfeei teu und fussen auf den hydrostatischen Gesetzen, welche in den Artikeln
fi Sch° Statik .' Bd - V ' P a »- 330 ' Aräometrie, Bd. I, pag. 547 und Speci-
3yd 6S .^ ew i cüt , Bd. IX, pag. 344 näher begründet sind. In dem Artikel
laufe *st aucn die NiCHOLSON'scheSenkwage beschrieben , welche der Vor-

unserer jetzigen hydrostatischen Wage ist.
Wa» so 'len nllr die beiden, in der pharmaceutischen Praxis viel angewendeten
•\vpjS zur Bestimmung des speeifischen Gewichtes von Flüssigkeiten erwähnt

^ ei1 : die MoHE'sche und die WESTPHAL'sche Wage.
^Ud v,- ™-0HR 'sche Wage (Fig. 40) besitzt einen gleicharmigen Wagebalken
Arjj, i .. n ^ an einem (in der Figur nicht gezeichneten) Messingstativ. Am rechten
in g •, a ^ an einem feinen Platindraht das Senk g laschen S, dessen Einrichtung
ge n ' . > P a g- 232 näher beschrieben ist, und welches durch die Wagschale W
Vej« , lm Gleichgewicht erhalten wird. Der rechte Arm der Wage ist durch
eiU8ch • Theilstricne in 10 gleiche Theile getheilt. Die Punkte sind durch Feil-
^'^SerW 6 Zeichnet un d, von d er Mitte beginnend, mit 1—10 markirt. Zu
Und ' a ^ e dienen statt der Präcisionsgewichte besondere Gewichtshaken (Reiter),
^enko.i- ar 2 ' von welchen jedes soviel wiegt (G), als der Gewichtsverlust D des
Und i, a8eneils 8 in Wasser beträgt und je ein kleines Häkchen, welches a/io d

aoo d wiegen.
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Soll nun das specifische Gewicht einer Flüssigkeit ermittelt werden, so wir
dieselbe in den Cylinder G gegossen, das Senkgläschen hineingehängt und nu
mittelst der Reiter die Wage genau aequilibrirt. Da der grösste Haken G ^ .
ist, so wird, wenn man das Senkgläschen in Wasser taucht, G beim Haken
angehängt, die Wage in's Gleichgewicht bringen. Bei Flüssigkeiten, welche schwere
sind als Wasser, wird das Anhängen von G bei h noch nicht zum GleichgeWicn

Fig. 40.

,tzt

M o h r'sche

hinreichen. In officineller Chlorwasserstoffsäure von 1.124 wird ausser G bei
noch ein zweites Gewicht G auf 1, Vio S a uf 2 und 1I 100 g auf 4 gese'
werden müssen, um die Gleichgewichtslage herzustellen. Bei Flüssigkeiten dagegen,
welche leichter sind als Wasser, würde das Senkgläschen bei Anhängen von "
an h bis auf den Boden des Cylinders G sinken, G ist also in diesem Falle schon
zu schwer. Bei officinellem Essigäther (0.904) würde G auf 9 und Vioo S al1 ^ .
zu sitzen kommen, während 1/ 10 g gar nicht in Gebrauch käme; bei Aethylnitr 1

Fig. 41.

Balken der W e s t p h a l'sclien Wage.

(0.947) käme G auf 9, i/ 10 g auf 4, i/ 100 g auf 7. Das Aufsetzen des kleinsten
Gewichtes auf einen Balkentheil zwischen zwei Zahlen gestattet sogar unter Ü m "
ständen das Schätzen der vierten Decimale. Das gefundene specifische Gewicht
bezieht sich allemal nur auf die vom Senkgläschen direct abzulesende Temperatur
und muss an der Hand von Tabellen auf die Normaltemperatur von 15° umge¬
rechnet werden.

8töru

4c
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Die WESTPHAL'sche
jährend
im

Wage ist nur eine Modification der MoHK'schen.
bei der MoHR'schen Wage der Senkkörper durch die Wagschale W

Gleichgewicht gehalten wird, also das statische Moment am linken
ebelarm e i n g anz constantes bleibt, ist bei der Westphal' sehen Wage

für den Senkkörper durch eine einfache Verkürzung und ent-Aequivalent
Pichende Verdickung des linken Hebelarmes bewerkstelligt; es fällt die Wag

Sßuale
emen und auch die Zunge fort; dagegen läuft dieser verkürzte Arm seitlich in
^ en spitzen Dorn aus, welcher mit einem zweiten, an der Innenwand eines

allbogens correspondirenden Dorn die Gleichgewichtslage bezeichnet, wie
^£•41 zeigt. Der Senkkörper der WESTPHAL'schen Wage ist 10 g schwer und

. rängt 5 g Wasser. Die Gewichtshaken und die Wägemethode sind dieselben
le °ei der Mohr' sehen Wage.
Wagebarometer

g ae " dem Gewicht
' ' ßa rometer, Bd. II, pag. 150.

Wagner-Fresenius' Reagens ist jodjodkaiiumiösung.
Wahl's Kindermehl, s. Bd. v, pag. 690.
Wahler'sche Frostsalbe, s. Bd. iv, pag. 433.

S;; * a hlverwandtSChaft, s. Affinität, Bd. I, pag. 174 und Verwandt-

Ganswind t.

ist ein Instrument zur Bestimmung des Barometerstandes
einer vom Luftdruck getragenen Quecksilbersäule. —

Wahl
Bd. X, pag. 297.

- »"lnsinn bezeichnet im Allgemeinen eine krankhafte Störung der normalen
v ^fhätigkeit. In seiner wissenschaftlichen Bedeutung ist das Wort bei den
p kcniedensten Formen geistiger Alteration angewendet und von den einzelnen
twi rn in verschiedenster Weise gebraucht worden. Die neueren Autoren ver-
f 6n ^ as Wort fast gänzlich und Westphal consolidirt diejenigen Krankheits-
stö 6n ' unter welche die meisten früher als Wahnsinn beschriebenen Geistes¬
ist j D^ en fallen, in die Formen der originären und primären Verrücktheit. Dabei

.as Auftreten von Wahnvorstellungen wichtig. Der Inhalt derselben hat früher
er ,. Der willkürlichen Eintheilung in Verfolgungswahnsinn, religiösen Wahnsinn,
jj , Cüen Wahnsinn u. s. w. geführt, welche sich aber als nach unwesentlichen

finalen gebildet herausgestellt hat.
i s c h hat der Wahnsinn besonders dann eine Bedeutung, wenn es

P
sich

orens

a j] . Um die Zurechnungs- und Dispositionsfähigkeit eines Individuums handelt;
^ , a uch im Gesetze findet sich der Ausdruck „Wahnsinn" fast nirgends und

ur ch „krankhafte Störung der Geistestkätigkeit" ersetzt.

t- a '"i in der Indigofärberei benützt, besteht aus den Blättern von
ot ori a L. und I. lusitanica L. (s. d. Bd. V, pag. 518).

Is atit

ein frühere Bezeichnung für die aus veraschten Weintrestern und.n Waidasche,
ioh as0üer fa r Hefe ausgelaugte Rohpottasche; der Name kam daher, dass diese

Pottasche zum Ansetzen der Waidküpe benutzt wurde.

"aidküpe, 8. Indigo, Bd. V, pag. 424.
Waifa, chinesische Gelbbeeren, sind die Blüthenknospen von

Sie enthalten Rutin. Die echten chinesischen Gelb-
>W~" Q ' s °genannte
beer ja P onica L -

en (s. d. Bd. IV, pag. 551) sind die Früchte von Gardenia-Arten.
. Wakmah

ic °nitw

Wald
Wald

ist der indische Name einer Aconitum-Axt , in deren Knollen
A dasselbe Alkaloid (A t e s i n) gefunden hat. welches in den Knollen von

n heterophyllum Wall.
ameisen.
meister

enthalten ist.

Formica, Bd. IV, pag. 422.

ist Asp erula odorata (Bd. I, pag. 690).

s.
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Waldquelle, s. Marienbad, Bd. VI, pag. 550.
Waldrebe, volksth. Bez. für Glematis-Arten.

Waldstatt, in der Schweiz, besitzt eine Eisenquelle mit FeH ä (CQi)*
3.448 in 10000 Th.

WaldWOlle, iana PiW, im Jahre 1840 zuerst von J. Weiss in Ziegenba'ö
dargestellt, gegenwärtig von Lairitz in Remda (Thüringen) in grösserem Ma aä
Stabe fabricirt, besteht aus den prosenchymatischen Gewebeantheilen der Nade
einheimischer Coniferen (hauptsächlich der Kiefer, Pinus silvestris L.) , d
durch Einwirkung des Wasserdampfes auf die Nadeln und durch weitere Behau
lung mit einem Schlagapparat isolirt werden. Das wollartige, bräunliche Prod« c
dient als Polstermaterial für Bettdecken und Fussteppiche und wird auch &11
Baum- oder Schafwolle gemischt zu Garn versponnen, aus dem man den ö
genannten Gesundheitsflanell darstellt; es kommt auch als Vorgespinnst, B5
Waldwollöl parfümirt, als Waldwoll watte in den Handel; diese soll gegen rbe
inatische und gichtische Leiden sich als heilsam erweisen, was durch den (gering 6*'
Gehalt der Waldwolle an Gerbsäure, ätherischem Oele und Ameisensäure (?) e
klärt wird. Auch die bei der Gewinnung der Waldwolle sich ergebende, terpen* 10'
artig riechende Flüssigkeit wird verwendet, indem man sie eindampft und a *
Wald wollext ract zu stärkenden Bädern benutzt, ebenso das als Nebenprodu
auftretende Waldwollöl, Kiefernadelöl, Oleum foliorum Pini, das &er0
Terpentinöl sehr nahe steht. t. F. Hanausefc

WalfiSChleim. Aus der bei der Gewinnung des Walfischthranes mit ü beI"
hitztem Wasserdampf in den Kesseln zurückbleibenden Leimbrühe wird in neuer
Zeit Leim gewonnen. Das Zerschneiden der erstarrten Gelatine in Tafeln und d*
völlig'e Austrocknen an der Luft nach dem gewöhnlichen Verfahren ist in P° r
Wladimir auf der russischen Insel Jeretike, wo die ersten Versuche im Grosse
angestellt worden sind, wegen der auch im Sommer feuchten Witterung' IllC
möglich. Der Walfischleim kommt daher vorläufig in Form einer dichten Gallert '
mit Couservirungsmitteln versetzt und in Blechbüchsen verpackt, in den Hand 6 '

Der Walfischleim hält sich in dieser Form selbst in offenen Büchsen gut «Q
schmilzt auf dem Wasserbade, ohne dass es vorher nöthig wäre , ihn in kalte 1"
Wasser aufquellen zu lassen. Der Walfischleim besitzt einen ziemlich intensiv 6
Fischgeruch und ergab nach Cülmann bei mechanischer Prüfung auf Widerstand»
fähigkeit geleimter Stellen bei Belastung, Werthe, die denselben als eine brauen'
bare Leimsorte bezeichnen lassen.

WalfiSChthran, s. Thrane, Bd. X, pag. 10.
Walke's Legirung, s. Wismut.
Walkererde, s. Thon, Bd. ix, pag. 714.
WalnilSS ist Juglans regia. — WalllUSS, indische, ist Äleurites trilob*

WalnUSSÖl, s.Nussöl, Bd. VII, pag. 364.

WalnUSSSChale, s. Gortex nucum Juglandis, Bd. V, pag. 527.

WallWUrzel ist Rad. Symphyti.
WalpUrgi'SÖl, ein „Klostermittel" von geheim gehaltener Zusammensetzung)

dürfte nichts anderes als ein mit etwas Birken- oder Wachholdertheer versetzte
Olivenöl sein.

Walrat ist die wachsähnliche Masse aus den Fetthöhlen von Catodon mad' 0
cepkalus Gr. u. a. Pottwalen. Das Nähere darüber enthält der Artikel Oetaceun
(Bd. II, pag. 639). Th. Husemann-
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WalratÖl, das bei der Gewinnung des Walrats als Nebenproduct erhaltene
8.e|( s - Cetaceum, Bd. II, pag. 639); es ist gelb, riecht eigeathümlich, verdickt

p nicht und besteht aus dem Glycerid einer eigenthümlichen Säure, Physet-
8ä ure (s. d. Bd. VIII, pag. 194); es wird wie Fischthran benutzt.
"ftlrosS. Das in den nördlichen Polarmeeren einheimische Walross, Tri-

e°}">s rosmarus L,, ein 5—6 m langes und 10 — 15 Centner schweres Thier,
*n theils wegen seiner 0.6—0.8 m langen, wie Elfenbein zu verarbeitenden Stoss-

ne (Walrosszähne), theils wegen seines Specks gejagt. Aus diesem gewinnt
, au den Walrossthran, Oleum Trichecki s. Bosmari; Morse oil, von
J^ein Thier circa 10 Centner liefert. Der Walrossthran ist dem Robbenthran

, nl| ch, afoer weniger dickflüssig, von 0.925 spec. Gew., in frischem Zustande
lc «t sauer, in 100 Vol. kaltem und 10—12 Vol. heissem Alkohol löslich undsetzt erst bei —2" festes Fett ab. Th. H u s e m a n n.

in Sachsen sehr beliebte Specialität, s. P a-Walther'sche Pastillen, eine i
Uli Opü, Bd. VII, pag. 696.
Bandflechte, s. Physcia, Bd. VIII, pag. 193.
Wanklyn'S Sprengstoff, ein neuer Explosivstoff, besteht nach der Patent-

' üri ft aus einer Mischung von salpetersaurem Harnstoff mit Schiessbaumwolle
j. er anderer Nitrocellulose oder Dynamit. Der Sprengstoff verbrennt rauchlos und
-nterlässt beim Abbrennen wenig oder gar keinen Rückstand.

Pannen, pneumatische, b. Bd. vm, pag. 28i.
j WarangbaSt, von Kydia calycina Boxb. (Büttneriaceae), im westlichen

Cleu gebräuchlich, kann den Lindenbast ersetzen. T. F. Hanausek.

57 ^ r aS(Jin-TeplitZ, in Kroatien, besitzt eine Schwefelkalktherme von 56 bis
;' -5 ° ra it kohlensaurem Kalk 0.2943, schwefelsaurem Kalk 0.0308 und H 2 S 4.93
n 1000 Th.

"arblirg'S FiebertinCtlir. Je 4 g Aloe, Badix Angelicae und Bhizoma
je 0.3 g Grocus und öamphora werden mit 100 g Spiritus dilutufris

gelöst. In Amerika,te'erirt, i n der Colatur werden 2 g Chininum sulfuricum
? s i°n diese Tincttir besonderen Ansehens erfreut, werden der Digestion noch
'* unterzogen Rhabarber, Alant, Enzian, Zedoaria, Fenchel, Cubeben, Myrrha,

re henschwainm etc., auch wohl kleine Mengen von Opium.

Warmbmnn, in Preussen, besitzt drei natürliche und eine erbohrte Quelle
011 3 6.2—36.9°; es sind indifferente Thermen.

Warner'S Laudanum = Tinctura Opü ammoniata.
"arnerS Safe Cure-Medicinen. Die mit colossaler Reclame vertriebenen,

Möglichen Krankheiten sicher heilenden Mittel bestehen aus einer Mixtur
ans Pillen. Erstere besteht (nach New Idea, 1885) in 16 Unzen, dem Inhalte

aus einer Infusion von etwa 1 Unze der Blätter von Hepatica

ali e
Und

biloba
%X3- und vielleicht noch den Blättern von Gaultheria procumbens, nahezu

' nze Kalisalpeter, l J / 2 Unze Glyceriu und 2 Unzen Spiritus mit etwas Winter-
■?r Ünoi parfümirt. Die Pillen sind überzuckerte Aloepillen.

Cao. ' m ^ BLydrastis L. synonyme Gattung der Banunculaceae, s. Bd. V,
8. «J1 §.

ist ras °der WarS. Dem Bd. V, pag. 630 über diese Droge Gesagten
lj r.11000 nachzutragen: Ausser der 1. c. genannten Flemingia rhodocarpa Baker
er ert aucn Flemingia congesta Boxb. Warras. Die ebenfalls am genannten Orte
gek almt6 ' als Wurs bezeicnnete Droge wird von Arthur Meyer und Flückiger für

"°chte, mit rothem Sand vermengte Stärkekörnehen der Flemingiasamen gehalten.
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Hooper fand im Warras 72.63 Procent Harz (Kamala 78.10 Procent))
Cellulose 9.50 Proceat (Kamala 7.14 Procent), Eiweissstoffe 8.20 Procent (Kamala
7.34 Procent), Wasser 3.44 Procent (Kamala 3.49 Procent), Asche 6.03 Procent
(Kamala 3.84 Procent). Aetherisches Oel Spuren, spec. Gew. 1.37 (Kamala 1-° '
Lösung in Alkohol tieforangeroth (Kamala orangeroth), in Alkali dunkelbi' al1
(Kamala dunkelorangeroth), bei 100° wird Warras schwarz, Kamala veränder
sich nicht, beim Erhitzen mit Soda riecht Warras nach Citronen, Kamala naß
bitteren Mandeln. Zum Färben eignet sich Warras weniger als Kamala.

H a r t w i c h '
Warren's blutstillender Balsam (zum innerlichen Gebrauche) ist f ine

Mischung aus 25 Th. Acidum sulfuricum dilutum, 10 Th. Oleum Terebinthi' na
und 10 Th. Spiritus.

Warze (iat. Verruca ) ist die Bezeichnung für kleine, mehr oder minder he
vorragende, solide Hautgebilde, welche aus der abnormen Wucherung der Ha 11̂
Papillen hervorgegangen sind. Ihre Oberfläche ist entweder glatt oder zerklü" .'
ihre Farbe gewöhnlich dunkler als die Hautfarbe, ihre Form sehr verschieden. ^
können an allen Körperstellen vorkommen, haben aber ihren Lieblingssitz an " e.
Fingern. Oft bestehen sie während des ganzen Lebens, oft verschwinden sl
jedoch spontan, sowie sie gekommen sind. Der Volksglaube hält sie ihres manchma
zahlreichen Auftretens halber für übertragbar, und die neueste Forschung wl
thatsächlich einen Spaltpilz als ihre Ursache entdeckt haben. Zur Beseitigung' _"e
Warzen kann man sich der Aetzmittel (Salpetersäure, Chromsäure, Kal lllB
causticum u. a.) bedienen. Diese Methode ist jedoch eine langwierigere, schme^"
haftere und weniger gründliche als die chirurgische Entfernung, welche durc
Abbindung oder mit dem Messer oder durch Auskratzung mit dem scharfen Lö» e
erfolgen kann. Eine moderne, schmerzlose Art der Entfernung ist jene, nach welche
die Warze durch mehrere Tage in Berührung mit Salicylsäure in Substanz g^
bracht wird, worauf sie nach einiger Zeit in gequollenem Zustand von selbst a «
fällt. Recidivcn nach Abtragung von Warzen sind nicht selten.

Warzenkraut ist Calendula.

WaSChblaU, zum Bläuen der Wäsche, ist wasserlöslicher In digcar mj n >
mit Stärkemehl vermischt und in Täfelehen geformt. Auch wird verdünnte IncUS
Solution, als Zusatz zum Waschwasser bestimmt, Waschblau genannt. Ais Wasc n
blaupapier war vor einigen Jahren mit Indigolösung getränktes Papier lX0
Handel. — Als Waschextract ist hier und da eine ordinäre mit Q u i 11 aj a e x t r a c
versetzte Waschseife im Handel. — Unter dem Namen Waschkrystail ist k r r
stallisirte Soda im Handel, welche meist reichlich Natriumsulfat enthält.
Waschlaugenpulver heissen Mischungen von zerfallener Soda und Seifenpulver-
Das Eaunersdorfer Waschblau ist (nach Gawalowski) eine Mischung v ° n
gleichen Theilen calcinirter Soda und gelöschtem Kalk. — Waschpulver fur
Wäsche ist, wie voriges, ein Gemisch von zerfallener Soda und Seifenpulv er
oder ein pulveriges Gemisch aus etwa 90 Th. zerfallener Soda, 10 Th. Natriu m "
hyposulfit und 2 Th. Borax; auch Boraxpulver allein wird als Waschpulver ver¬
langt. Waschpulver für cosmetische Zwecke sind Mischungen von Reisnieh'i
Seifenpulver, Iriswurzelpulver, Borax u. s.w., nach Belieben gefärbt und pari"'
mirt. — Waschsoda von Henckel & Comp, ist ein Gemisch aus Soda u nd
Wasserglas. — Waschtinctur ist eine wässerige Lösung des löslichen Berliner Blau s '

WaSCheCht, S. Echte Farben, Bd. III, pag. 581.

WaSChflaSChen sind Glasgefässe, welche die zum Waschen von Gasen be¬
stimmte Waschflüssigkeit enthalten. Jede einfache Glasflasche kann zur WaseD'
Hasche werden, wenn man in ihren Hals einen doppelt durchbohrten Kork od e
Gummistopfen mit 2 Glasröhren steckt, von denen die eine bis ziemlich auf d e
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im

»rfü-

B ode n

d.) mit 2 Hälsen. Um aber den eigentlichen Zweck, das
recht intensiv ausführen zu können, hat man eigene Glas-

wieder-

des Gefässes reicht; vielfach verwendet man als Waschflaschen Woulff
w he Flaschen (s
^sehen des Gases,
half U constrmrt ; i fl denen das Gas gezwungen ist, die Waschflüssigkeit
i z « passiren. Zu den bekanntesten Waschflaschen der letzteren Art gehören

na ch Deechsel und nach Muencke.

^ "«SChflÜSSigkeit heisst die in der Waschflasche vorgelegte Flüssigkeit zum
iiirl'ff von ^ asen j die Waschfliissigkeit muss gegen das zu waschende Gas möglichst

Went sein, und ihr Absorptionsvermögen für dasselbe darf nur ein geringes sein.
"SChgold, das durch Fortschwemmen verwitterter goldführender Gesteins-
1 in Alluvionen sich findende gediegene Gold; s. d. Bd. IV, pag. 682.

Waschholz ist Cori
8 , lae — Waschrinde

a P°nari ae .
ist

Quillajae. — Waschkraut ist Herba Sapo-
Cortex Quillajae. —Waschwurzel ist Radix

Wassenach,
de — .. MV h, in Rheinpreussen, besitzt drei kalte Stahlquellen; die Quelle

l 2 „c' er Mühle enthält FeH,(C0 8) 2 1.049, die Quelle oberhalb der Mühle
' ° 6 und der Stahlbrunnen 6.501 in 10000 Th.

v Wasser, H 2 0. Im Jahre 1780 beobachtete
y erbr e
«6s TJT

tati ers fol §' erte , während erst Lavoisier 1783 die qualitative und quanti
aus

Cavendish, dass Wasser das
woraus Watt die Zusammensetzung

binden

M Das

■^ - Zusammensetzung des Wassers aus Wasserstoff und Sauerstoff nachwies.
Aus ' 6r ^ nde ' s i cü i Q grossen Mengen in der Natur vor, fest als Eis und Schnee,

Meer-, Quell- und Flusswasser und gasförmig in der Atmosphäre,
in vielen organischen Verbindungen und Mineralien,

natürlich vorkommende Wasser enthält stets grössere oder geringere
!inf b6n fes t 6r und gasförmiger Körper gelöst, von welchen es durch eine sehr
y. e Operation, durch Destillation, Verwandlung des Wassers in Dampf und die
fein un S des Dampfes zu Wasser, befreit werden kann. Das so erhaltene vollkommen

"asser wird destillirtes Wasser (Aqua de still ata) genannt,
dick asser ls ^ geruchlos und geschmacklos, in dünnen Schichten ungefärbt, in

1 Schichten von blauer Farbe. Bei 15° ist es 819mal dichter als Luft
Q ew 'T S6^ en Temperatur; sein speeifisches Gewicht wird bei Angabe des speeifischen

b

v der8e11 -'
?6f) fester und flüssiger Körper gleich 1 gesetzt. Unter einem Drucke von
des n m siedet das Wasser bei 100» C. = 80° R. = 212° F. Bei Verminderung

i'uckes erniedrigt sich der Siedepunkt, und umgekehrt. So siedet das Wasser
sph" Afmos P har en bei 121.5° C, bei 3 Atmosphären bei 134° G, bei 4 Atmo-
w 0 ' en bei 144» C. und bei 10 Atmosphären bei 180°. Auf dem Montblanc,
hei c r Stiere Barometerstand nur 423mm beträgt, siedet das Wasser schon

^ A \ auf dem Brocken bei 98.2° C. Bei 0° erstarrt das Wasser zu Eis;
otrioren des Wassers ist eine Krystallisation, und

des Eises ein Rkomboeder. Beim Abkühlen
Ca8' g eiten
er re : lmenz iehung nur bis zur Temperatur von + 4° C. Bei dieser Temperatur
so (i , c' as Wasser seine grösste Dichtigkeit; wird es noch weiter abgekühlt,

m
das
form
PI

zwar ist die Krystall-
zieht sich das Wasser wie andere

anderen Flüssigkeiten erfolgt die

^an
«be r

Wa aus, bis es 0° erreicht

40
>4elt

Jol Un -

uud dann gefriert. Erwärmt
Volumverminderung statt,

und bei 100° ver¬

sieh wieder
0° auf 4°, so findet umgekehrt

findet aber eine gleicbmässige Ausdehnung statt
das Wasser sich in Dampf. Beim Gefrieren des auf 0° abgekühlten
'St die Ausdehnung plötzlich eine viel bedeutendere, etwa um 1/ 11 seines
1 Volum Wasser von 0° bildet 1*09082 Volumina Eis von derselben

P,;iu ra tur. Durch dieses Verhalten des Wassers ist bedingt, dass Eis einen grösseren
Körr>„.. Wasser von 0° und 4° einnimmt und dass es als speeifisch leichterer

im 8.

v°rper
Re «-E n ,

a uf Wasser schwimmt, dass Gefässe, welche mit
cyclopädie der ges. Pharmacie. X.

Wasser vollkommen
23

'
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gefüllt und fest verschlossen sind, beim Abkühlen auf 0'bersten, und Felsen, de
Spalten mit Wasser gefüllt sind, auseinandergetrieben werden. Das Verhalten
Wassers bei seiner Abkühlung ist auch von grosser Wichtigkeit für den Hans«
der Natur, es ist die Ursache, warum unsere Flüsse, Seen, Teiche im ™ib
nicht vollständig ausfrieren. Bei dem Abkühlen unserer Gewässer im Winter sin
die oberen abgekühlten und dadurch schwerer gewordenen Schichten zu d°
und machen den leichteren wärmeren Schichten Platz, die nun ebenfalls ab»
kühlt werden nnd zu Boden sinken. Dieser Process wiederholt sich so lange,
die Temperatur des gesammten Wassers auf +4° abgekühlt ist. Jetzt dehnt s
bei weiterer Abkühlung das Wasser auf der Oberfläche aus, bleibt oben, fl
es leichter geworden ist, schützt so die unteren Wasserschichten vor weite
Abkühlung, bis die Oberfläche gefriert. Das Eis wird zwar nach und nach die» '
aber in einer Tiefe von nur wenigen Fuss hat das Wasser nicht unter 4°. " B
nun die Dichte des Wassers bei der Abkühlung unter 4° gleiohmässig zunen© '
so würde auch die ganze Masse gleiohmässig bis auf 0° abgekühlt werden,
schliesslich vollkommen zu einer Eismasse zu erstarren, welche durch uns
Sommerwärme nicht geschmolzen werden könnte.

Zur Ermittelung des Volumens und der Dichte des Wassers bei verschiedet
Temperaturen dient die nach Kopp's Untersuchungen berechnete, in dem Folget
im Auszuge wiedergegebene Tabelle. ^^,

Temperatur

1
2
3
4
5
6
7

Volum
(bei +- 4Ö= 1)

Spec. Gewicht
(bei + 4° = 1)

1.00012
1.00007
1.00003
1.00001
1.00000
1.00001
1.00003
1.00006
1.00011
1.00017
1.00025
1.00034
1.00044

0.99988
0.99993
0.99997
0.99999
1.C0000
0.99999
0.99997
0.99994
0.99989
0.99983
0.99975
0.99966
0.99956

Temperatur

13°
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Volum
(bei + 4° = l)

1.00055
1.00068
1.00082
1.00097
1.00113
1.00131
1.00149
1.00169
1.00190
1.00212
1.00235
1.00259
1.00284

Spec. Geu'it**
(bei + 1° ==^s

~ä99945
0.99932
0.99918
0.99903
0.99887
0.99869
0.99851
0.99831
0.99810
0.99789
0.99766
0.99742
0.99717

luftleeren Räume ist die Ein

der

9
10
11
U

Das Gewicht von 1 cem Wasser bei +4° im
des deutschen Gewichtes, das Gramm. 1 cem Wasser bei + 4° ist also
Das Gewicht eines Cubikcentimeters bei anderer Temperatur erfährt man aus
vorstehend mitgetheilten Tabelle.

Wie alle flüchtigen Körper verdampft das Wasser auch unterhalb seines Sie
punktes, wo es noch flüssig ist, aber auch im festen Zustande, als Eis, verdamP
es. Die Verdampfung findet in umso grösserem Umfange statt, je höher
Temperatur und je geringer die Wasserdampfmenge ist, welche die Atmosp h:l
bereits aufgenommen hat. Der Wasserdampf übt durch sein Bestreben, sich al1
zudehuen, einen Druck auf seine Umgebung aus, diesen bezeichnet m aa *.
Spannkraft oder T e n s i o n des Wasserdampfes und misst ihn, indem man'
Höhe der Quecksilbersäule angibt, welche diesem Drucke das Gleichge^* 0
halten kann. Es beträgt die Tension des Wasserdampfes: ^^

Temperatur
Tension

'in Millimetern Temperatur Tension
in Millimetern

-20
— 15
-10
— 5
— 0
+ 5
+ 10
+ 15
+ 18

0.927
1.400
2.093
3.113
4.600
6.534
9.165

12.699
15.357

+ 20
+ 25
+ 30
+ 35
+ 40
+ 45
+ 50
+ 55
+ 60

17.391
23.550
31.548
41.827
54.9Ü6
71.391
91.982

117.478
148.791

Temperatur
Tension
Millimeter

+++++

65
70
75
80
90

+ 100
+ 110
+ 120
+ 150

186.945
233,093
288.517
354.643
525.392
760.000

1075.370
1491.280
3581.230

du

Ent*
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cht

ein

rp uni Messen feuchter Gase ist es bekanntlich von grosser Wichtigkeit, die
j 8lon des Wasserdampfes unterhalb des Siedepunktes des Wassers genau zu

ö en, um das wirkliche Volum des trockenen Gases zu berechnen (s. Bd. IV,
Pa S- 516).
,iti as Wasser besitzt weder saure, noch basische Eigenschaften, ist vielmehr

so genannter indifferenter Körper. Der galvanische Strom zerlegt es in 2 Volum
el , Ss ^ rst °ff und 1 Volum Sauerstoff, welche sich auch durch Einwirkung des
, wischen Funkens zu 2 Volum Wasser vereinigen. Kalium und Natrium zerlegen
g . y asser schon bei gewöhnlicher, Eisen erst in höherer Temperatur unter
J ^ickelung von Wasserstoff.

Unter Hydratwasser versteht man Wasser, welches sich mit den wasser-
0 n Oxyden oder Säuren zu den sogenannten Hydraten vereinigt hat. Kalium-

' vereinigt sich mit dem Wasser zu Kaliumhydroxyd:
Seh r K 2 0 + H 2 0 = 2 K H 0.

We ieltrioxyd tritt mit Wasser zu Schwefelsäure zusammen:
Q S0 8 +H a O=H a S0 4 .

Hydratwasser bezeichnet man wohl auch als Constitutionswasser.
e ,, a nach unseren jetzigen Anschauungen das Wasser von den Hydratwasser
auf den Verbindungen nicht als solches, sondern nur die Elemente desselben
ei»- nimen wer den, so ist die Bezeichnung Hydrat- oder Constitutionswasser
ertlich nicht mehr zulässig,

(li > y 8tau isirte Verbindungen enthalten oft sehr bedeutende Mengen von Wasser ;
h , es Wasser bezeichnet man als Kryst allwasser , da die Krystallform des
ve i 6 n den Körpers durch das Wasser bedingt wird und bei Verlust des Wassers
a ° reu geht. Solche Salze, welche ihr Kry stall wasser ganz oder theilweise schon

er Luft verlieren, nenut man verwitternde Salze.
. a sser ist das allgemeinste Lösungsmittel, es vermag aber von den ver-

se] nen löslichen Körpern sehr verschieden grosse Mengen zu lösen; zwischen
■p reichlich und wenig löslichen Körpern gibt es zahlreiche LTebergänge. Auch
y J"Skeiten und Gase lösen sich in Wasser; löst sich eine Flüssigkeit in jedem
ftipl a s ^n Wasser, so sagt man, sie ist mit Wasser mischbar (beziehungsweise
ein mi8e M)ar); bei Gasen spricht man nicht von Lösung, sondern meist von

* Absorption durch Wasser (s. Bd. VI, pag. 383).
^ eber reines destill irtes Wasser (Aqua destillata) s. Bd. I, pag. 532.
«,„., na *ürhche Wasser unterscheidet man nach dem Vorkommen, den wesentlichen

1);
IV
Jij "dtheilen etc. als Regen- und Schneewasser, Brunnenwasser, Quellwasser,

'Nasser, Mineralwasser, Sool wasser und Meer wasser.
-^y e S'©u- und Schneewasser ist das reinste der natürlich vorkommenden
Sta y!*' ^ en thält die Bestandteile der Luft und des in der Luft vorkommenden
"ud 6S ' nara l' cn Kohlensäure, Sauerstoff, Stickstoff, kohlensaures, salpetrigäaures
Sa j Sa 'Petersaures Amnion, ferner Chlornatrium, Calciumsalze und Magnesium-

' Org an i 8meu nnc| Keime solcher.
ß es , e Beschaffenheit des Brunnenwassers ist namentlich abhängig von der
flii-., ^enheit des Erdreiches, in welchem der Brunnen gegraben wurde, da das

e Erde sickernde Wasser von den löslichen Bestandtheilen des Erdreiches
hejt v"11̂ ' Desgleichen ist die Beschaffenheit des Quellwassers von der Beschaffen¬
er^, es Erdreiches abhängig, aus welchem die Quelle stammt. So gibt es von
das • na^heilen ganz freie, aber auch daran sehr reiche Quellwässer. Gelangt
Schi v,111 ^nne ren der Berge herabfliessende Wasser unter die aufgeschwemmten
drirj i- ^ er Ebenen und findet sich in diesen Schichten eine für Wasser undurch-
% ct b Cüe Schicht, so verhindert diese das Aufsteigen des Wassers an die Ober-
g 6(. . ' durchbohrt man nun diese Schicht, so wird das Wasser aus dem Bohrloch

p en > es entsteht ein artesischer Brunnen,
hezp- . a ^en die Brunnen- und Quellwässer viel Calcium^ und Magnesiumsalze, so

J °hnet man das Wasser als hartes Wasser. Die Härte des Wassers wird
23*

:i«fni r
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bedingt durch den Gehalt desselben an Calcium- und Magnesiumbicarbonat, s°*
an Calciumsulfat. Ein Wasser, welches nur geringe Mengen dieser Salze entna >
bezeichnet man als weiches Wasser. Hartes Wasser eignet sich nicht zum Waschen)
weil die vorhandenen Erdalkalisalze mit den Fettsäure - Alkalisalzen der Sei e
unlösliche Erdalkalisalze der Fettsäuren geben. Beim Kochen trübt sich harte
Wasser in Folge der Zersetzung der Bicarbonate des Calciums und Magnesium 8
in Kohlensäure und unlösliche Monocarbonate. Man unterscheidet die durch den
Gesammtgehalt an Calcium- und Magnesiumsalzen bedingte Härte als G e s a m m
härte von der bleibenden oder permanenten Härte, welche das g e
kochte Wasser noch zeigt und auf den Gehalt des Wassers an Nitraten, Chloriden
und Sulfaten des Calciums und Magnesiums zurückzuführen ist. Der Unterschie
zwischen beiden ist die temporäre Härte, sie drückt eben den Geh» 1
des Wassers an in Form von Bicarbonaten vorhandenen kohlensauren Salzen d eb
Calciums und Magnesiums aus.

Um den Einfluss zu veranschaulichen, welchen die verschiedenen geognostiscben
Formationen auf die aus denselben entnommenen Wässer üben, mögen hier « l6
Ergebnisse Reicharbt's, welche derselbe bei einer Anzahl Wasseranalysen erhalten
hat, Platz finden.

100000 Th. Wasser enthielten Th.:

Bei Quellwasser
aus der

Formation des
Abdampf- Salpeter-Ruck- I säure

stand I N 2 0-,
Chlor

Cl
Schwefel¬

säure
SO,

Kalk
CaO K IIa 04

Granits ..... (b

Melaphyrs . .
Basalts . . .
Thonsteinporphyrs

fa
l b
u
i:

Muschelkalks . . .
dolomitischen Kalks .
bei einer Gypsquelle .

Thonscliiefers

bnnten Sandsteins

2.44
7.0

21.0
16
15
2.50

12.0
60
7.0

18.0
22.50
30.00
19.00
9.00

32.50
41.8

236.5

Spur
Spur
0.98
0.40
Spur

0.02
0.23
Spur

0.33
0.12
Spur
0.84
Spur

0.25
0.88
0.20
1.06
0.42
0.32
0.89
0.75
0.37
Spur
1.61

0.39
0.34
1.03
1.71
0.34
0.34
2.4
0.17
0.50
1.00
0.88
0.34
2.75

1.37
3.4

110.8

0.97
3.08
4.48
6.16
3.16
0.56
5.04
0.28
0.56
4.40
7.30
9.52
3.92
1.00

12.9
14.0
76.6

0.25
0.91
2.10
2.25
2.8
0.18
0.73
0.36
0.18
1.08
4.80
0.72
2.80
0.36
2.9
6.50

12.25

0.31
0.08
0.09
0.38
0.04
0.16

0.35
0.34
0.42
0.28
0.18
0.08
0.05
0.14
0.11
Spur

Das Flusswasser enthält die Bestandtheile des Regenwassers und Quell¬
wassers neben grösserer Meuge organischer Substanzen, namentlich unterhalb
bewohnter Städte. Der Gehalt an Calcium- und Magnesiumsalzen ist geringer
als der im Quellwasser, da sich aus dem Flusswasser, ähnlich wie beim Stehen
des harten Wassers, beim Fliessen Calcium- und Magnesiumcarbonat ausscheiden.
Flusswasser ist daher in der Regel ein weiches Wasser.

Als Mineralwasser bezeichnet man solches Wasser, welches wegen gewisser
Bestandtheile zu Heilzwecken benutzt wird. Kommen solche Wässer aus bedeutender
Tiefe oder aus vulkanischen Gegenden, so haben sie eine höhere Temperatur und
heissen dann Thermen oder Thermalwässer (Karlsbad, Wiesbaden, Vichy)-
Haben die Mineralwässer ihren Ursprung im Innern der Erde, wo Kohlensäure
in reichlicher Menge vorhanden ist, so absorbiren sie dieselbe in reichlichem Maasse,
können sie aber beim Aufsteigen, bei Verminderung des Druckes nicht zurück¬
halten und perlen in Folge dessen, sobald sie an die Oberfläche treten. Nach
den Bestandtheilen, wegen der die Mineralwässer Anwendung finden, unterscheidet
man Säuerlinge, d.h. kalte, an Kohlensäure reiche, an Mineralbestandtheilen arme
Wässer, alkalische Säuerlinge, welche neben freier Kohlensäure grössere
Mengen von Natriumbicarbonat enthalten, alkalisch-muriatische Säuer-

flio
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&e, welche ausser Natriumbicarbonat noch Kochsalz enthalten, alkalisch-ßrd
1 S e Säuerlinge, welche neben kohlensauren alkalischeu Erden kohlen-

^, Ure Alkalien enthalten; Stahl- oder Eisensäuerlinge enthalten Ferro -
arbonat, Bitterwässer Magnesiumsulfat, Chlorraagnesium, Schwefelwässer
etl Schwefelwasserstoff leicht zersetzbare Schwefelverbindungen der Alkalien.

11 Kochsalz reiche Wässer, aus welchen man Kochsalz gewinnt, heissen S a 1 z -
° en i welche bisweilen auch nennenswerthe Mengen Brom- und Jodverbindungen

alten, die nach Ausscheidung des grössten Theiles des Kochsalzes in den
t 'friaugen, beziehungsweise in den daraus gewonnenen Salzen verbleiben.

afferente Wässer heissen solche Quellen, deren Gehalt an löslichen
'-eu nur genr g er in g j s t ? und die nur ihrer hohen Temperatur halber als

eil mittel Verwendung finden (Pfäffers, Gastein).
Jas Meer w asser enthält circa 3.5 Procent Salze, worunter den grössten

j e «> nämlich 2.7 Procent, das Kochsalz ausmacht, der Rest wird aus Brom-,
" und Chlorverbindungen der Alkalien und alkalischen Erden gebildet. Die
lennieere, wie Ostsee und Schwarzes Meer, besitzen einen etwas geringeren

a 'ZefihoU " ' '" m -"~ H. Beckurts.

h

'behalt als das Weltmeer.

Wasser (Bestimmung), d ie Bestimmung des Wassergehaltes ist eine sehr
«' ,f vorkommende und sehr wichtige Aufgabe der quantitativen Analyse. Die
di 0 run S geschieht entweder indirect aus dem Gewichtsverlust, welchen

Substanz beim Trocknen oder Glühen erleidet, oder direct durch Wägung
aes Wassers.

^ m häufigsten bestimmt man das Wasser aus dem Gewichtsverlust, und zwar
, den folgenden Methoden. Lässt die Substanz sich glühen, ohne ausser Wasser

rweite Bestandteile zu verlieren und ohne Sauerstoff aufzunehmen, so glüht
eine abgewogene Menge derselben im Porzellan- oder Platintiegel bei anfangs
er, allmälig verstärkter Hitze, bringt den Tiegel noch warm in den Exsiccator,

ande:
man
gelind.

a , er kalten und wägt. Man glüht nochmals, wägt nach dem Erkalten wiederum
wiederholt diese Operationen so lange, bis die beiden letzten Wägungen über¬

stimmende Zahlen geben. Der Gewichtsverlust entspricht dem vorhandenen Wasser.
st :' ^v'' ^ e i ' ^' mancüe Silicate, verlieren ihr Wasser erst in Gelbgluth voll-
n., *' sind daher über dem Gasgebläse zu glühen. Verliert der Körper beim
„,. eu anderweite Substanzen, so darf man dieselben nur bei solcher Temperatur
e , . zen > bei welcher eine anderweite Zersetzung desselben nicht stattfindet. Man
ein Tn ^ ^ esem Falle die Substanz in einem Luftbade, dessen Temperatur durch

inerniometer jeder Zeit genau bestimmt werden kann, so lange, bis ebenfalls
„ ,. au feiiianderfolgende Wägungen übereinstimmen. Wenn aber durch ein solches
ein ^i es Erhitzen das Wasser sich nicht austreiben lässt, so kann man eventuell
2 W asserbestimmung in der Weise ausführen, dass man das Glühen unter
g z ei ner Substanz ausführt, welche den oder die anderen sich verflüchtigenden
Jod theile bindet - So l ässt sich z - B - der Gehalt an Wasser in dem käuflichen
silh ermi ^ e^a dadurch, dass man dasselbe mit der etwa 8fachen Menge Queck-
sch' a z,1Sammenre ibt und dann bei 100° trocknet. Enthält der Körper auf ver-
Te 6ne ^ e i se gebundenes Wasser, welches sich sonach auch bei verschiedenen
erh't a *uren verflüchtigt, so muss man zuerst bei 100° im Trockenschranke
erw' Zen ' bis kein6 Gewichtsabnahme mehr stattfindet, bei 150°, 200» und 250°
Krl' n Un ^ zul e tzt über der Flamme glühen. In solchen Körpern, welche beim
k„ . en Sauerstoff aufnehmen (Eisenoxydul), bestimmt man den Wassergehalt am

■Ja auf directem Wege.
e rlnt' Ir 8t ™ milll g des Wassers auf directem Wege durch Wägung desselben
K. ai an die Substanz, deren Wassergehalt ermittelt werden soll, in einer
(j llr ronr e von schwer schmelzbarem Glase, während ein langsamer Strom zuvor
s tr . c °ncentrirte Schwefelsäure und Ohlorcalcium entwässerte Luft durch dieselbe

'■ Das eutweichende Wasser wird in einer mit scharf getrocknetem Chlor-
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calcium gefüllten und zuvor genau gewogenen Kugelröhre aufgefangen. Ist a "
Wasser ausgetrieben, so lässt man die Luft noch bis zum Erkalten der Kug e
röhre langsam durch den Apparat gehen, nimmt diesen dann auseinander un
wägt das Chlorcalciumrohr wieder. Seine Gewichtszunahme gibt die Menge &6 '
vorhandenen Wassers an. An Stelle der aus einem Gasometer austretenden Lu
zum Fortführen und Verdrängen des Wasserdampfes aus der Röhre kann man
auch die beim Erhitzen von kohlensaurem Blei entweichende Kohlensäure benutzen,
wenn man die Substanz nebst Bleicarbonat in einer trockenen Röhre erhitzt nn
dieselbe mit einer genau gewogenen Chlorcalciumröhre verbindet. Man wende
diese Art der Ausführung dann an, wenn es erforderlich ist, eine Säure, welch
sieh mit dem Wasserdampf verflüchtigen würde, zuiückzuhalten. Selbstverständlich
kann auf diesem directen Wege nur in solchen Substanzen das Wasser bestimm
werden, wenn die neben Wasser entweichenden Körper sich nicht auch ganz oder
theilweise in der Chlorcalciumröhre verdichten. H. Beckurts.

WaSSer (Reinigiingsmethoden). Die Reinigung von Wässern kann je
nach der Verunreinigung, beziehentlich der beabsichtigten Verwendung derselben
im gereinigten Zustande auf mechanischem oder chemischem Wege oder nach
einem auf diesen beiden Grundlagen zugleich beruhenden Verfahren geschehen-

Die vornehmste Aufgabe der Eiltration eines Wassers für Genus 6'
zwecke ist die Entfernung von Infectionsstoffen, welche der Mehrzahl nach m
Bacterien bestehen. Es ist daher die Leistungsfähigkeit eines Wasserfilters im
Wesentlichen darnach zu beurtheilen, was es in der Abhaltung der im Wasser
vorhandenen Bacterien zu leisten vermag. Eine Unterscheidung in pathogene und
niehtpathogenc Bacterien arten kommt hierbei zunächst nicht in Betracht, da
kein Grund vorliegt, anzunehmen, dass ein Filter, welches nichtpathogene Arten
durchgeben lässt, pathogene Arten völlig zurückhalten werde, wohl aber ist anzu¬
nehmen, dass ein Filter, welches alle übrigen Bacterien zurückhält, auch geg e °
die Infeetionsstoffe einen sicheren Schutz gewährt. Der qualitative und quantitative
Nachweis von Bacterien im filtrirten Wasser erfolgt nach den pag. 374 ff. ange¬
gebenen Methoden.

Es hat sieh ergeben, dass alle die verschiedenen Filtrirapparatefür Trink¬
wasser, welche genügend viel Wasser zu liefern vermögen, keineswegs keim¬
dicht sind, ja sogar Brutstätten für Bacterien abzugeben vermögen.

Eine Anzahl Apparate, welche wegen geringer Lieferung von filtrirtem Wasser
praktischen Zwecken kaum genügen, liefern zwar anfangs eine Zeit lang völlig
keimfreies Wasser, aber nach einiger Zeit treten doch auch Keime im filtrirten
Wasser auf. Es besteht die Vermuthung, dass die Erscheinung des später erfolgenden
Durchganges von Bacterien nicht auf ein Durchsehlüpfen von Bacterien oder Sporen
durch die Poren des Filters, sondern auf Durchwachsen des Filterkörpers
zurückzuführen ist, indem die äusserst feinen Keimschläuehe auf gewundenen
Wegen vorzudringen im Stande sind.

Auch die aus Kies und Sand bestehenden Wasserfilter der Wasserver¬
sorgungsanlagen grosser Städte sind im Punkte der Keimdichtigkeit nicht
völlig zuverlässig, doch bietet eine gute centrale Wasserleitung deshalb
grosse Vorzüge, weil deren üeberwachung eine stetige und zuverlässige ist und.
in den Händen von sachverständigen Personen liegt, während die Behandlung
der Hausfilter in weniger aufmerksamer Weise erfolgt, so dass dieselben z. B-
bereits ein schlechtes Wasser liefern können und doch noch als wirksam angesehen
werden.

In nachstehender Beschreibung sind nur die bekannteren der Hauswasserfilter
erwähnt, von denen es eine sehr grosse Anzahl in den verschiedenartigsten Ab¬
änderungen gibt.

Das Filter Chamberland (System Pasteue) besteht aus einer 20cm langen,
25mm im Durchmesser haltenden, einseitig geschlossenen und an dem anderen
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e verjüngten Röhre aus gebranntem unglasirtem Porzellan von 4—5 mm Wand-
. e; Diese sogenannten Filterkerzen werden, einzeln oder zu Batterien

„ llll §'t, in der Weise in Gebrauch gezogen, dass das Wasser die Röhre von
eu bespült und in ihrem Inneren sich das filtrirte Wasser ansammelt. Ent-

uni 81" y' 1T^ diese Filterkerze mit einem Metallmantel umgeben, damit verschraubt
mit der Wasserleitung in Verbindung gebracht, so dass die Filtration unter

, Drucke der Wasserleitung von Statten geht, wobei täglich von einer Filter-
^e 40—50 1 Wasser geliefert werden, oder die Filterkerze wird, ohne Metall-

un l •' Verm ittelst Gummischlauch zu mehreren mit einem Querstück verbunden
» uiese Batterie in ein Gefäss mit Wasser untergetaucht. Nachdem sich der

eiiraum gefüllt hat, wird durch Senken des Gummischlauches durch Heber-
, Un g das filtrirte Wasser erhalten; das Abfliessen geschieht in diesem Falle

§'8araer als im vorigen , indem von einer Filterkerze nur einige Liter täglich
liefert werden.
sola •Ur °k -^waschen eines an der äusseren Wand der Filterkerze sich ansetzenden,
<,, eim igen Niederschlages mittelst der Bürste, oder durch Auskochen oder Aus-

®n nach längerer Zeit, wird eine Reinigung der Filterkerzen bewirkt.
: , eci Filter von Chamberland ähnlich ist das Filter von Maillie, bei welchem

cn- das filtrirende Wasser seinen Weg aus dem Innern der Röhre nach aussen
"*t- Aus diesem Grunde ist eine Reinigung viel weniger leicht möglich.

h ii SCHEAVSKY 's Filtrirkörper „Hygiea" besteht aus einem länglichrunden
. en Körper aus einer hart gebrannten porösen Thonmasse, der entweder in

• , ^" e fäss voll Wasser eingelegt oder, nachdem ein Metallmantel umgelegt worden
,' mi t der Wasserleitung direct verbunden wird. Die Anwendung ist also die-

-, e i wie bei dem Filter von Chamberland : durch einen Gummisehlauch Messt
das filtrirte Wasser ab.

nstündiges Verweilen in
s'uhen srerp^ip.^

Bei
\r § «is r mermaie

eta llrahmen befestigte

Der Filtrirkörper
siedendem Wasser

wird nach
oder nach

einigem Gebrauch durch
Zeit durch Aus¬

tern Mikromembranfilter von Breyer dient Asbest in feinster Ver-
Filtermaterial. Die Unterlage für den Asbest bildet ein auf einem

.& .es, höchst feines Sieb von vernickeltem Messingdrahtnetz,
welches der feinst gemahlene, in Wasser aufgeschlämmte Asbest gebracht

aif . ei s °leher Asbest-Drahtnetzplatten werden mit der Asbestseite nach Aussen
ist einen Rahmen aufgeschraubt und bilden so ein Filtrirel ement. Das Ganze

zu m Schutze der Asbestschicht mit einem Metallmantel umgeben und wird
]*;• f Gebrauche an die Wasserleitung geschraubt. Das zu filtrirende Wasser durch-

t die M i k r o m e m b r a n von der Seite des Asbestes her. Die höchst feinen
estnädelchen, die für dieses Filter in Gebrauch kommen, nennt Breyer

'i l krolithen". Das grösste Filter, welches Breyer fertigt, ist 2m hoch,
2 r n ^ un<^ liefert (aus fünf solchen Elementen bestehend) in der Stunde

~~500 1 Wasser für industrielle Zwecke.
• J e PKe verwendet zu seinem Filter Scheiben von Asbestpapier, welche auf

System von Kammern beiderseitig durch Anpressen befestigt werden.
as Filter von Maignen besteht aus einem durchlöcherten Thongefäss, über

ist • S e *n senr engmaschiges Asbestgewebe befestigt ist; auf dem Asbestgewebe
eine Schicht Holzkohlepulver in der Weise angebracht, dass man die Holz¬

et Kalkmilch kocht und den Brei auf den Asbest bringt, wodurch nach
-ablaufen der Flüssigkeit eine dünne Schicht Kohle und Kalk (daher der

■ Carbo Calcis) den Asbest überzieht. Hierauf folgt nach aussen eine
J'ht grobkörniger, vom Calciumphosphat befreiter Knochenkohle.

, le in verschiedener Form und Anordnung hergestellten Kohlenfilter
K K aus Holzkohle, Knochenkohle, Blutkohle oder sogenannter plastischer
um ^' e i^tere wird in der Weise hergestellt, dass ein Gemisch aus Holz-
o, .. Vn °chenkohle, Sägespänen, Steinkohlentheer oder Asphalt in Formen die

Un schte Gestalt bekommt; bei dem hierauf folgenden Erhitzen verkohlt die

ist
kohl e
dem
^am e
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organische Substanz, und die Kohle bleibt feinst vertheilt als sehr poröse Masse
zurück.

Noch viele andere Stoffe sind in gleicher Weise als Filtrirmaterialien benützt
worden, so z. B. mit "Wasserglas behandelte Kohle (Silicated carbon), Sand¬
stein , Kieseiguhr, Mangansuperoxyd, Eisenschwamm (bei der Reduction von
Eisenoxyd mittelst Kohlenoxyd bei nicht zu heller Glühhitze als graue schwammige
Masse erhaltenes metallisches Eisen), Kohlenpapier (mit Kohle gemischtes,
dickes Filtrirpapier) u. s. w.

Die Sandfilter für die Filtration des Wassers im Grossen, also für die
Wasserversorgung von Städten, bestehen aus mehreren (5—6) je 20 cm hohen
Schichten verschieden grosser Steine bis zum feinsten Sand. Die Grösse der Steine,
Steinchen und des Sandes ist so gewählt, dass die obenliegenden nicht in die
Zwischenräume der darunter liegenden fallen können. Es dient also jede Schicht
nur der darüberliegenden als Unterlage; die oberste Schicht feinsten Sandes bilde 4
die Unterlage für den aus dem Wasser sich darauf ablagernden feinsten
Schlamm, welcher erst das wirkliche Fil trirmaterial darstellt
Daher kommt es, dass die Sandfilter ihre grösste Wirksamkeit (Keimdichtigkeit)
erst erlangen, wenn sich eine genügend dicke Schicht Schlamm abgesetzt hat.

Diesen Sandfilteranlagen vollständig an die Seite zu stellen ist die künst¬
liche Beschaffung von Grundwasser, welche dadurch erreicht wird,
dass der natürliche Erdboden selbst an Stellen, wo sich unter ihm Grundwasser¬
züge befinden, als Filter benützt wird. Zu dem Zwecke wird der Boden mit
Bäumen bepflanzt oder mit Rasen versehen und aus einem Flusslauf reichlich
überschwemmt. Das Wasser sickert durch die Erdschichten, wobei es filtrirt wird;
an geeigneten Stellen ist das Grundwasser in vermehrter Menge zu entnehmen.

Dem Betriebe der Wasserversorgungsanlagen stellen sich mitunter Schwierig¬
keiten in den Weg. Wenn z. B. das Wasser sehr weich ist, so löst es aus den fW
die Hausleitungen gewöhnlich verwendeten Bleiröhren Blei auf. Diesem Uebel-
stande ist im Grossen (Dessau) mit Erfolg dadurch abgeholfen worden, dass dem
Wasser, bevor es von der Pumpe aufgenommen wird, um in das Reservoir
befördert zu werden, gewisse Mengen von Calciumcarbonat in Form von feinst
gepulvertem Kalkspath zugesetzt werden. Das auf diese Weise künstlich „hart
gemachte Wasser greift erfahrungsgemäss die Bleiröhren nicht mehr an.

Ein verhältnissmässig viel Eisenoxydulcarbonat enthaltendes Wasser
bewirkt ebenfalls Störungen im Betrieb, indem sich das Wasser im Reservoir
trübt; dieser hohe Eisengehalt wird dadurch beseitigt, dass man das Wasser,
bevor es in das Reservoir kommt, aus einer Brause in Form eines Regens aus¬
strömen lässt (Charlottenburg). Durch die hierbei stattfindende Aufnahme von
Luftsauerstoff wird die Abscheidung von Eisenoxydhydrat beschleunigt. Auf gleiche
Weise wird ein Seh wefel wasserstoffgeh alt des Wassers entfernt (Char¬
lottenburg).

Für grosse Städte ist die Beseitigung der Abfallstoffe oft eine grosse
Schwierigkeit. Wenn die Abfuhr der menschlichen Abfallstoffe nicht direct
geschieht, indem dieselben in Gruben oder Tonnen aufgesammelt werden (eine
hygienisch wegen der langdauernden Aufspeicherung solcher leicht zersetzlicher
Stoffe inmitten der bewohnten Städte höchst bedenkliche Methode), sondern deren
Entfernung mittelst der S ch wemm can alis atio n (s. d. Bd. IX, pag. 169)
stattfindet, können in diesem letzteren Falle zwei Methoden zur schliesslichen
Beseitigung in Anwendung kommen. Die eine, wo es die örtlichen Verhältnisse
zulassen, am meisten zu empfehlende Methode ist die Berieselung (s. d. Bd. "VIU>
pag. 581); die andere Art der Beseitigung besteht in dem Ablassen der Ab
gänge in die Flussläufe. Diese letztere Methode bedingt grosse Uebelstände,
wenn grossen Städten zu diesem Zwecke nur kleine Wasserläufe zur Verfügung
stehen oder wenn diese langsam fliessen, beziehungsweise durch Stauung — Fluth-
erscheinungen — bei Flüssen nahe an ihrer Mündung, z. B. Themse für London,
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fflli ^ en Abfluss gehindert sind. Wenn die Flussläufe reichlich Wasser
ren un(j dabei noch schnell fliessen (z. B. Isar für München) ist in der

genannten „Selbstreinigung- der Flüsse" ein treffliches Mittel zur raschen
«orung (Oxydation) der organischen Bestandtheile vorhanden.
*ur gewisse technische Betriebe kann eine Keinigung des Wassers in Frage

' m en. Für die Verwendung eines Wasser als Kesselspeisewasser kommt
(n P. äc hlich die Frage nach dessen Gehalt an die Härte bedingenden Salzen
V cium- und Magnesiumsalzen), wie überhaupt dessen unorganischen Stoffen in

rächt. Ueber die zur Verhütung der Ablagerung von Kesselstein brauch-
uare n Mittel s. Bd. V, pag. 664.

^ur Reinigung der mit stickstoffhaltigen organischen Stoffen beladenen Schmutz-
w asser '•■-..... ..... • - - - ■

6 grosse Anzahl chemischer Fällungsmittel vorgeschlagen worden. Die
vyirku

1 Zusatz zu den Schmutzwässern entweder unter sich oder mit Bestandtheilen
ehmutzwässer unlösliche Verbindungen eingehen, welche zu Boden fallen und

städtischen Abgangswässer, Abfallwässer aus gewissen Industrien sind
Anzahl chemischer Fällungsmittel vorgeschlagen worden. Die

_ ^ungsweise aller dieser chemischen Fällungsmittel beruht darauf, dass dieselbenZt
?!* Sehn

die aufgeschwemmten Schlammstoffe der Schmutzwässer mit niederreissen
eJj. lme ntir-Verfahren, Abklärung, Präcipitations-Methode).

eh Methoden zur Reinigung der Abfallwässer der chemischen Industrie sind
nso zahlreich, wie diese selbst und müssen in jedem einzelnen Falle genau

durch Analyse zu ermittelnden Bestandtheilen des Abfallwassers angepasst
■ Die weiteste Anwendung zu solchen Zwecken findet der Kalk; derselbe

m Pft freie Säuren ab; seine klärende Wirkung ist darauf zurückzuführen, dass
fP ^- a lk mit dem in Schmutzwässern vorhandenen gelösten Calciumbicarbonat,
, er mit der freien und der an Alkalien gebundenen Kohlensäure sich zu einfach
fäll Urem Kalk verbindet. Indem derselbe als unlöslicher Körper zu Boden

•> reisst er die schwebenden Theilchen mit nieder,
j,. v 'elfache Verwendung neben dem Kalk finden Eisensalze (Eisenvitriol,
V ^ D.en ' or ' (i) und Thonerdesalze (Aluminiumsulfat, Alaun). Die entstehenden
sf't ^ en: Ei senox ydulhydrat, beziehungsweise Thonerdeoxydhydrat unter-
d , Ze ,n ^' e mechanische Ausfällung der Schlammtheile. Gleichzeitig wird durch

-jisenoxydulhydrat der Schwefelwasserstoff gebunden,
ov m -^ a lk ' n der Wirkung ganz gleich zu achten ist das Magnesium-

jdhydrat, welches sich bildet, wenn Kalk mit Chlormagnesium gemischt wird.
r. er Zusatz von Gyps bewirkt eine Umsetzung des in Schmutzwässern als
fli" l, • un 8'8product vorhandenen (flüchtigen) Ammoniumearbonats in das (nicht-
Al, -^ Ammoniumsulfat, gleichzeitig geht der Gyps in Calciumcarbonat über,
p 1' ällungsmittel für Ammoniak hat man ferner den Zusatz von löslicher

spJiorsäure, Magnesiumsalzen und Kalkmilch versucht, indem man annahm,
V j. 81Cü unlösliches phosphorsaures Ammonium-Magnesium bilde. In der grossen
fin 1 Ullnun 8' > m der sich das Ammoniak in solchen Schmutzwässern jedoch vor-
di>p • T^ es durch diese Mittel nicht oder nur in geringer Menge gefällt. Die für

ieinig UI1g von Abwässern maassgebenden Gesichtspunkte sind bereits Bd. I,
s- 13 niedergelegt; die zu diesem Zwecke verwendeten Stoffe sind zahlreich, im

"Stellenden sollen nur einige der bekannteren Zusammensetzungen erwähnt werden.
j ' aun , Blut, Kohle und Thon (Alum , Blood und Charcoal oder Clay, woher
Sulf me ^"B'^-Process), wozu noch Magnesiumsalze, Eisenvitriol, Aluminium-

*t kommen (nach Sillar und Wigner).
T VEß N'sche Masse: Kalk, Chlormagnesium und Theer.

e , al * ind überschüssiges Magnesiumcarbooat nach Oppebmann ; durch Umsetzung
ein • Magnesiumoxydhydrat, das nicht zersetzend und lösend auf Eiweissstoffe

i! rkt '> wie es der Kalk tbllt '
knk's Fällungsmittel: Aluminiumsulfat, Zinkchlorid und Soda.

g allung m j t Aluminiumsulfat und Natriumaluminat (nach Maxwell Lyte).
diesem Verfahren wird jegliche alkalische Beschaffenheit des Wassers ver-
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mieden, auch erlangt das gereinigte Wasser nicht wie bei Anwendung von Alaun
und Kalk, wobei sich Gyps bildet, eine grosse Härte.

Das Fällungsmittel von Nahnsen-Müller besteht aus Aluminiumsulfat und
löslicher Kieselsäure (aufgeschlossenem Thon, beziehungsweise Abfall bei der
Alaunfabrikation) und aus Kalkmilch. Der entstehende Niederschlag setzt sich)
wahrscheinlich in Folge der Bildung eines specifisch schweren, unlöslichen Kalk"
thonerde-Silicates rasch ab. Ein Zusatz von Thomasschlackenmehl hat eine noch
stärkere fällende Wirkung auf Stickstoffsubstanzen.

Diesen chemischen Reinigungsverfahren sind noch die mechanisch wirkenden
anzureihen, von denen als die bekannteren folgende zu nennen sind:

Das Verfahren von Roeckner-Rothe, dasjenige von Alex. Müller, von
Hülwa u. A.

Mit diesen Verfahren wird häufig, wenn gleichzeitig Fäcalien zu beseitige 11
sind, noch eine besondere Desinfection vereinigt; siehe hierüber Bd. III, pag. 437.

Literatur: König, Die Verunreinigung der Gewässer, deren schädliche Folgen, nebst
Mitteln zur Reinigung der Schmutzwässer. 1887. A. Schneider.

WaSSer (Untersuchung). Untersuchungen von Wasser werden in hygie¬
nischem und technischem Interesse veranlasst. Betrachten wir zunächst die
Untersuchungen, welche im hygienischen Interesse verlangt werden.

Das Wasser der Brunnen und Quellen besteht im Wesentlichen aus den atmo¬
sphärischen Niederschlägen, welche den Boden bis zu einer meist schon in geringer
Tiefe vorhandenen, für Wasser undurchdringlichen Erdschicht, am häufigsten bis
zu einer Thonlage durchdringen, verunreinigt mit allen löslichen oder durch
fermentative Processe löslich gewordenen Stoffen, welche dem Boden direct als
Schmutz- und Küchenwasser, wie als flüssiger Inhalt undichter Senkgruben oder
als Dünger übergeben werden. In welchem Grade diese Abfallstoffe das Wasser
verunreinigen , hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab, ob fein- oder grob¬
körnig , kalkhaltig oder thonig, leicht oder schwer durchlässig, ferner auch von
der Höhe der zu durchsickernden Schicht, der Temperatur und Häufigkeit der
Niederschläge. Sehr verschieden ist auch die sanitär so wichtige NitrificationS-
fähigkeit des Bodens. Ein gut nitrirender Boden macht toxische Faulflüssigkeiten
unschädlich, während einem schlecht nitrirenden Boden diese Eigenschaft fehlt;
ist aber die Menge der Fäulnissstoffe eine zu grosse, so versagt auch ein g ut
nitrirender Boden seine Wirkung. Die von dem Boden aufgenommenen organischen
Substanzen können entweder als solche oder in Form von Zersetzungsproducten,
als salpetrige Säure, Salpetersäure oder Ammoniak in das Wasser gelangen. Jede
solche Beimischung macht das Wasser eventuell aus sanitären Gründen für den
Gebrauch untauglich. Deshalb ist schon von jeher die chemische Beschaffenheit
des Wassers als einer der wichtigsten Factoren für den Gesundheitszustand der
Menschen der betreffenden Oertliehkeit angesehen worden. Wenn nun die Be¬
schaffenheit eines Wassers sich durch das Fehlen oder Vorhandensein bestimmter
Stoffe charakterisirte, dann genügte der qualitative Nachweis dieser und die Unter¬
suchung wäre eine einfache. Dies könnte aber nur dann der Fall sein, wenn
man gewisse Stoffe, die in dem Wasser vorkommen, als Infectionssubstanzen von
Krankheiten ansehen dürfte. Die Aufsuchung solcher, welche man immer mehr
als Ursache epidemischer Krankheiten kennen lernt, hat sich die moderne Trink¬
wasseranalyse als ihr letztes Ziel gesteckt. Man kann sich diese als nicht organisirte
Gebilde denken — ich erinnere in dieser Beziehung nur an die von Brieger und
Anderen unter den Producten der Fäulniss von Proteinsubstanzen aufgefundenen
organischen Basen (Ptoma'ine), an deren directen Nachweis im Trinkwasser aber
wohl noch nicht gedacht werden kann, — oder als organisirte Gebilde, deren Nachweis
alsdann der bacteriologischen und mikroskopischen Untersuchung zufällt. Aber
auch ohne die infieirenden Stoffe selbst nachweisen zu können, versucht die
chemische Analyse durch Reactionen festzustellen, ob ein Wasser gesundheits¬
schädlich ist oder nicht. Viele nehmen an, dass die Infectionskeime hauptsächlich
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ls mit excrementiellen Stoffen verunreinigtem Boden, respective aus Abzugs-
Dälen, Gruben etc. in das Wasser gelangen, und dass ein Wasser daher umso

» tahrlicher sei, je mehr solcher für die sogenannte „Stadtlauge" charakteristischer
estandtheile (wie Kochsalz, Schwefelsäure, Kalk, Magnesia) sich darin finden.

lere nehmen an, dass die schädliche Wirkung des Trinkwassers auf fermentative
°cesse im Wasser selbst oder in dem den Brunnen umgebenden Boden beruhe.

solchen Processen sind aber gewisse organische Stoffe erforderlich, die geeignet
a j als Nährmaterial der Fermente zu dienen, und die je nach ihrer Menge

Vermehrungsfähigkeit der Fermente bedingen. Alsdann lässt sich entweder
^ Disposition für fermentative Vorgänge dadurch bestimmen, dass die in dem

88er vorhandenen, zu Fermentwirkungen geeigneten Stoffe nach ihrer Menge
ammt werden, oder aber man kann gewisse constante Producte jener fermen-
ven Processe aufzufinden suchen, die als charakteristische Symptome derselben

Seiten dürfen.
Als zu Fermentwirkungen besonders geeignete organische Stoffe sieht man
an, welche leicht zersetzlich sind , energisch Sauerstoff absorbiren und redu-

e nd wirken. Als charakteristische Symptome vorhandener oder abgelaufener
^entativer Processe betrachtet man Ammoniak, salpetrige Säure, Salpetersäure

„ Kohlensäure, welche ihren Ursprung ganz oder theilweise der fortschreitenden
Setzung organischer Substanzen verdanken, ferner die Menge von Sauerstoff,
ehe von den in Zersetzung befindlichen organischen Substanzen verbraucht wird.
deshalb führt man bei der Wasseruntersuchung im hygienischen Interesse ausser

mikroskopischen und bacteriologischen Untersuchung noch eine chemische,
Pective chemisch-physikalische Untersuchung aus, welche alle auf verschiedenen
&en dasselbe, eine Oricntirung über die Tauglichkeit des Wassers zu erreichen

suchen.

n" v 6 cnem i s che Analyse, welcher wir uns zunächst zuwenden wollen, hat
at nur den Zweck, die Stoffe zu präcisiren , welche für verdächtig angesehen
r den müssen, sie hat auch, da jene Stoffe theilweise in geringer Menge in

.- m Wasser vorkommen, die Grenzwerthe zu bestimmen, bis zu welchen selbst
. verdächtigen Stoffe in jedem Wasser enthalten sein können, ohne das Wasser

ein gefährliches erscheinen zu lassen. Die chemische Prüfung erstreckt sich
ji ^ehst auf eine Vorprüfung, welche Temperatur, Geruch, Geschmack, Keaction,

°e und Klarheit des Wassers ermittelt, dann auf die Bestimmung der organischen
stanzen, besonders der leicht zersetzlichen organischen Substanzen, die im

dp • . 8m ^5 Fermentwirkungen zu unterstützen, und endlich auf eine Bestimmung
kfi ^en Körper, welche als Symptome fermentativer Processe angesehen werden
s - nen - Die Grenzzahlen, bis zu welchen das Wasser solche Stoffe enthalten darf,
ni K aU ^ G run d zahlreicher Untersuchungen festgestellt. Ebenso ermangelt es
j> , ai> genügend zuverlässigen Methoden zur Bestimmung jener Stoffe. Die
■u-, ltnrtiung des in dem Wasser gelösten Sauerstoffes ist erst in neuerer Zeit als
jj. ei zur Bestimmung der Brauchbarkeit des Wassers zur Ausführung gekommen.
auf n S e der vom Wasser unter dem gewöhnlichen atmosphärischen Drucke

öenommeneu Luft ist eine ganz bestimmte. Nun ist aber der Sauerstoff der
■^y °sphäre bedeutend reichlicher in Wasser löslich, als der Stickstoff; die im
sich8861" auf£ elöste Luft enthält auf 34.09 Sauerstoff nur 65.09 Stickstoff. Aendert
so ^ Un ^eses Verhältniss wesentlich, nimmt der Sauerstoff ab, der Stickstoff zu,
des J^ SSen Veränderungen eingetreten sein, welche mit der sonstigen Beschaffenheit
dnj..r !assers im engen Zusammenhange stehen. Eine solche Veränderung kann
sein ■ 1U * äu ' n ^ss un,i Verwesung befindliche organische Substanz herbeigeführt
Stoff' ^ ZUm -Einritt derselben Sauerstoff verbraucht wird, so muss der Sauer-
der p ^n d en gelösten Gasen abnehmen oder ganz verschwinden, je nachdem

ehalt an organischen Substanzen grösser oder kleiner ist.
der ivf m 'kroskopischenund bacteriologischen Untersuchung fällt

ac hweis organisirter Gebilde zu, welche man in der Neuzeit immer mehr
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als Ursache epidemisch auftretender Krankheiten kennen gelernt hat. Es genügt
in dieser Beziehung nicht immer eine einmalige Untersuchung, zweckmässig lässt
man die vorhandenen Keime erst zur weiteren Entwickelung kommen und unter¬
zieht sie auf dem Höhepunkte dieser der Untersuchung. Man stellte mit dem
Wasser Culturversuche an, meist unter Zusatz von Nährlösung.

Sehr oft lässt die einmalige Untersuchung eines Brunnenwassers noch keine
weitergehenden Schlüsse für die Beurtheilung desselben als Trinkwasser zu, da die
Zusammensetzung von Brunnenwasser oft zu verschiedenen Zeiten eine sehr wechselnde
ist. Temperatur, Regentage, Häufigkeit des Gebrauches spielen, ganz abgesehen
von den oft temporären Zuflüssen aus Aborten etc., eine grosse Rolle. Die Fälle,
dass sonst gute Brunnen langsam oder plötzlich eine bedeutende und bedenkliche
Verschlechterung erfahren, stehen ebenso wenig vereinzelt da, wie die Thatsache,
dass auch das Wasser schlechter Brunnen sich allmälig wieder bessern kann.

Chemische Untersuchung.
Zur Entnahme der Proben dienen gereinigte Glasflaschen mit eingeschliffenen

Glasstöpseln oder mit zuvor mit Paraffin überzogenen Korkstopfen. Diese werden
beim Füllen in das zu untersuchende Wasser eingetaucht, wobei die staubig' e
Oberfläche oder trüber Untergrund zu vermeiden ist. Bei Brunnenwässern lässt man
das zunächst auslaufende, längere Zeit in den Röhren gestandene Wasser fort-
Vor endgiltiger Füllung werden die Flaschen mehrmals mit dem zu untersuchenden
Wasser umgeschwenkt. Bei längerer Aufbewahrung finden in dem Wasser fermen-
tative Processe weiter statt, im Verlaufe welcher Ammoniak und salpetrige Säur e
in Salpetersäure verwandelt werden, weshalb man Wasser möglichst bald naeb
der Probenahme untersuchen muss, um ein richtiges Bild von der Zusammen¬
setzung desselben zu erhalten. Um dieses aufzuheben, lässt E. Salkowski das
Wasser mit wenig Chloroform schütteln, worauf es zur Erzielung richtiger Resultate
nicht erforderlich ist, dasselbe sofort nach der Probenahme zu untersuchen.

Qualitative Prüfung.
Die Farbe erkennt man am besten im Wasser, wenn man mit demselben

einen 70 cm langen und etwa 20 mm weiten Glascylinder (Glasröhre) von farb¬
losem Glase füllt, und vou oben hinab durch die Wasserschicht auf ein unter¬
gelegtes Blatt weisses Papier sieht. In zweifelhaften Fällen stellt man neben
diesen einen gleich grossen, welcher mit klarem destillirtem Wasser gefüllt ist-

Auf Geruch prüft man Wasser durch Erwärmen von 200 ccm in einer weit-
halsigen Flasche auf 40—50° (Schwefelwasserstoffgeruch, Leuchtgasgeruch, faulige r
Geruch).

Den Geschmack ermittelt man in der Regel nach dem Erwärmen auf
18—20°; an Kohlensäure armes Wasser besitzt einen faden Geschmack.

Die Reaction stellt man mittelst empfindlichem Lackmus- oder Curcuma-
papier fest, welches man 10 Minuten in dem Wasser liegen lässt; Gegenreaction
mit destillirtem Wasser ist zweckmässig.

Auf Kohlensäure prüft man das in einer verschliessbaren Flasche befindliche
Wasser mit Kalkwasser (weisse Trübung oder Niederschlag von Calciumcarbonat).

Schwefelsäure erkennt man in der mit Salzsäure angesäuerten Flüssigkeit
an weisser Trübung auf Zusatz von Baryumchlorid; Chlor wa ss ers toff an
Trübung oder käsigem Niederschlag auf Zusatz von Silbernitrat zu dem mit
Salpetersäure angesäuerten Wasser.

Zur Erkennung von salpetriger Säure dienen die folgenden Reactionen ■
1. Zusatz von verdünnter Schwefelsäure und Jodzink-Stärkelösung zu 100 ccm
Wasser (Blaufärbung), 2. Zusatz von 1—2 ccm verdünnter Schwefelsäure «m
1 ccm farbloser Lösung von Metaphenylendiamin zu 100 cem Wasser, welche
sich im hohen Glascylinder befinden (gelbbraune Färbung in Folge Bildung von
Triamidoazobenzol).

Wa
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Bei gleichzeitiger Anwesenheit von salpetriger Säure lässt sich Salpeter-
' tt r e bestimmt nicht nachweisen, bei Abwesenheit derselben aber durch die

'j=enden Reactionen: 1. Zusatz von verdünnter Schwefelsäure und einigen Stückchen
e 'flen Zinks, sowie von Jodzinkstärkelösung zu 100ccm Wasser (Bläuung in
*%e Reduction der Salpetersäure zu salpetriger Säure durch den nascirenden
Faserstoff); 2. Zusatz von einigen Körnchen Diphenylamin und zweimal je

•occm reiner concentrirter Schwefelsäure zu 1 ccm des in einer Porzellanschale
enndlichen Wassers (Blaufärbung in Folge Oxydation des Diphenylamins bei

^Wesenheit von nur 1 Th. N 2 0 5 in 100000 Th. H 2 0); 3. Zusatz von Brucin
Stelle von Diphenylamin (Rothfärbung , die bald verschwindet).
^ur Prüfung auf Phosphorsäure dampft man 100ccm Wasser unter Zusatz

11 Salpetersäure ein, erhitzt den Rückstand kurze Zeit auf 100°, nimmt mit
•dünnter Salpetersäure auf und filtrirt. Ein auf Zusatz von Ammoniummolybdat
stehender gelber Niederschlag zeigt Phosphorsäure an.
Schwefelwasserstoff. Man bringt 1/ i \ des Wassers in einen Kolben, ver-

p uesst lose mit einem Korke, an deren Unterseite man einen schmalen Streifen
^ Pter befestigt hat, welcher mit einem Tropfen Bleiacetatlösung getränkt ist.

aunimg zeigt freien H 2 S an, tritt diese aber erst ein, nachdem das Wasser
einer Säure angesäuert ist, so sind alkalische Schwefelmetalle

z%egen .
Kalk erkennt man im Wasser am weissen Niederschlage auf Zusatz von

"ötnoniak und oxalsaurem Ammon. Im Filtrate von diesem Niederschlage (oxal-
' jires Calcium) erkennt man Magnesia am weissen krystallinischen Nieder-

Wage auf Zusatz von phosphorsaurem Natrium, Chlorammon und noch etwas
^moniak.

Aum Nachweis von Ammoniak fügt man zu 100—150 ccm Wasser 1/ 2 ccm
. tzn atron- und 1 ccm Natriumcarbonatlösung. Das klare Filtrat versetzt man in

jnem engen Cylinder von farblosem Glase mit 1 ccm Nessler's Reagens und
^ °oachtet die Farbe der Flüssigkeitsschicht, indem man schräg durch dieselbe

eine weisse Unterlage sieht. Gelbe oder gar gelbrothe Farbe zeigt Ammoniak an.
n/; r &anische Substanzen erkennt man an der Entfärbung mehrerer

Zentimeter Kaliumpermanganatlösung (Viooo) durch 100 ccm mit Schwefel-
re angesäuertes Wasser, sofern andere reducirende Substanzen , wie salpetrige

Ure oder Ferrosalze, nicht zugegen sind, oder auch durch Glühen des Ver-
pfungsrückstandes von 200 ccm Wasser, wobei Bräunung oder Schwärzung

panische Substanz verräth.
11 . mineralische Verunreinigungen, wie z. B. Bleisalze, Kupfer-

Mi v ^Verbindungen, arsenige und Arsensäure prüft man den Verdunstungs-
Kstand eines grösseren Quantums Wasser nach bekannten Methoden.

Quantitative Prüfung.
Uie Temperatur bestimmt man mittelst eines in Zehntelgrade getheilten

_ e °Ksilberthermometers sofort nach der Probeentnahme in einer grösseren Menge
„„.„SSer - Bei Brunnen wird das in Röhrenleitungen stehende Wasser zuvor
entfernt.

Bestimmung der suspendirten Substanzen lässt man 2000ccm desW
v ollk
auf

ssers in einer mit Glasstöpsel verschliessbaren Flasche, welche von dem Wasser
^omrnen gefüllt ist, mehrere Tage absetzen und sammelt dann den Absatz

o,, j^em bei 100° getrockneten und gewogenen Filter von bestimmtem Aschen¬
clip \ ^' e Gewichtszunahme des abermals bei 100° getrockneten Filters ergibt

Menge der suspendirten Substanzen. Um zu erfahren, wie viel von diesen
bef ^ aniscuer Natur sind, verascht man das Filter sammt Inhalt im Platintiegel,
in rt lC m ^ Ammoncarbonat, um die Oxyde des Calciums und Magnesiums
Un l 0na te zurück zu verwandeln trocknet, glüht gelinde, lässt erkalten

a Wägt.
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Bestimmung des Abdampfrflckstand.es. 300—500com werden
einem staubfreien Orte in gewogener Platin- oder Nickelschale auf dem
Wasserbade eingedunstet, die Schale mit Eückstand im Dampfbade bis zl1
constantem Gewichte getrocknet, d. h. bis zwei Wägungen vollständig übereiu-
stimmende Zahlen ergeben haben. Will man aber, ausgehend von dem Abdanvpi"
rückstande, noch andere Bestimmungen ausführen, so muss, da der bei 100
getrocknete Bückstand noch erhebliche Mengen Krystallwasser oder hygroskopisches
Wasser enthält, das Trocknen in einem Luftbade (Bd. VI, pag. 399) bei 170—1^0
so lange ausgeführt werden, bis zwei Wägungen genau dieselben Wertne
liefern.

Härtebestimm u ng. Die Härte des Wassers, bekanntlich bedingt durcu
die Menge der in demselben vorhandenen Kalk- und Magnesiumsalze, wird auS-
gedrückt in Härtegraden, von denen deutsche und französische Grade
zu unterscheiden sind. Ein deutscher Härtegrad entspricht 1 Th. Calcium-
oxyd (CaO), ein französischer Härtegrad ist gleich 1 Th. Calcium"
carbonat (Ca C0 3) oder einer diesem äquivalenten Menge Magnesia oder Magnesium"
carbonat in 100000 Th. Wasser. Da sich Calcium- und Magnesiumsalze beim
Zusammenbringen mit Seifenlösungen zu unlöslichen Calcium- und Magnesium¬
seifen umsetzen, mithin Seifenlösungen beim Schütteln mit Wasser erst dauD

dichten Schaum bilden, nachdem die Calcium- und Maa-nesinmsalze volleinen

12 deutschen Härtegraden (12 mg CaO)

ständig ausgefällt sind, so kann mit einer Seifenlösung von bestimmter Concen-
tration die Härte annähernd bestimmt werden.

Durch Kochen wird bekanntlich die grösste Menge der Bicarbonate des Calciums
und Magnesiums als Carbonate gefällt, während die Sulfate, Nitrate und Chloride
derselben gelöst bleiben. Man nennt nun die Härte, welche ungekochtes Wasser besitzt,
seine Gesammthärte, die Härte des gekochten und durch Zusatz von destillirtem
Wasser auf das ursprüngliche Volum gebrachten Wassers die bleibende oder
permanente Härte, den Unterschied zwischen beiden die vorübergehende
oder temporäre Härte. Es gibt drei verschiedene Methoden zur Härtebestimmung
mittelst Seifenlösung: diejenige von Clakk, von Boutron und Boudet, und
von Wilson.

1. Methode von Clark, modificirt von Faisst und Knatjss. Zur Ausführung
derselben sind erforderlich :

Baryumchloridlösung, welche 0.5233g Chlorbaryum, BaCl 2 ,2H 2 0, i]
Liter enthält. 100 com enthalten die
entsprechende Menge Chlorbaryum.

Seifenlösung. Man löst 20g Kaliseife in 11 56 volumprocentigen Alkohols
(spec. Gew. 0.922) und stellt diese Lösung gegen Baryumchloridlösung in folgende!'
Weise ein: In ein Glas mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 200ccm Inhal*
gibt man 100 ccm Chlorbarynmlösung und lässt aus einer Bürette die Seifenlösung'
anfangs rascher, nachher langsamer zufliessen. Nach einem jedesmaligen Zusatz wirf
umgeschüttelt, am besten immer von oben nach unten und beobachtet, ob eiu
stehender, sich mindestens fünf Minuten unverändert haltender Schaum entsteht-
Man merkt sich die hierzu erforderlichen Cubikcentimeter Seifenlösung und ver¬
dünnt hiernach letztere mit Alkohol von 56 Volumprocent soweit, dass 45ccm
genau 100 ccm Chlorbaryumlösung (— 12 Härtegraden) entsprechen.

Bei der Ausführung des Versuches lässt man zu 100ccm des zu unter
suchenden Wassers in dem vorstehend beschriebenen Glase so lange Seifeulösiing'
fliessen, bis ein stehender, fünf Minuten bleibender Schaum entsteht. Würde«
hierzu mehr als 45 ccm Seifenlösung vorbraucht, so ist die Bestimmung zu wieder¬
holen , nachdem man das zu untersuchende Wasser mit destillirtem Wasser ent¬
sprechend verdünnt hat.

Aus den verbrauchten Cubikcentimetern Seifenlösung ersieht man mit Hilfe der
nachstehenden Tabelle den entsprechenden Härtegrad, welcher im Falle der g e "
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Rhenen Verdiinnung des Wassers mit dem Verdünnungscoefficienten zu multipli-
Clr en ist.

(Di

Verbrauchte
Seifenlösung

3.4 ccm
5.4

e Differenz
11.3 ccm
13 2
15.1

_.. . , VerbrauchteHärtegrade „ .„ ...feeiienlosung
0'5 7.4 ccm
1.0 9.4 „

von 1 ccm Seifenlösung entspricht 0.25 Härtegraden.)

Härtegrade
1.5
2.0

2.5
3.0

.5

17.0 ccm
18.9 „
20.8

4.0
4.5
5.0

/"TV
Wie Differenz von 1 ccm Seifenlösung entspricht 0.26 Härtegraden.)

(D ie

(Diie

(Die
Die

22.6 ccm
24.4 „
26.2 „

Dift'erenz
33.3 ccm
35.0 „
36.7 „
Differenz
43.4 ccm
Differenz von

5.5
6.0
6.5

1 ccm Seifenlösung
8.0
9.0
9.5

1 ccm Seifenlösung
11.5

1 ccm Seifenlösuna'

28.0 ccm 7.0
29.8 „ 6.5
31.6 „ 8.0

entspricht 0.277 Härtegraden.)
38.4 ccm 10.0
40.1 „ 10.5
41.8 „ 11.0

entspricht 0.294 Härtegraden.)
45.5 ccm 12.0

entspricht 0.30 Härtegraden.)
Verbrauch an Seifenlösung nicht genauTabelle lässt erkennen, dass der

. clem selben Verhältnisse steigt, wie die Härte zunimmt. Wahrscheinlich hat dies
Uen Grund in vorübergehender Bildung löslicher Doppelverbiudungen, welche

-_ 1IU Zusammentreffen des fettsauren Alkalis mit den Erdalkalisalzen in verdünnter
J 0sung entstehen, wodurch Bindung eines Ueberschusses von Seifenlösung ver-

asst wird. Um die bleibende oder permanente Härte zu erfahren,
er den 500 ccm Wasser in einem 11 Kolben eine halbe Stunde im Sieden erhalten,
°bei das verdampfende Wasser zeitweise durch destillirtes Wasser ersetzt wird.
ach dem Erkalten verdünnt man mit Wasser auf das ursprüngliche Volum, lässt
'etzen, filtrirt und bestimmt in 100 ccm des Filtrates die Härte in der ange-geb

W
Cal

enen Weise,

*• Methode von Bootron und Boddet. Zur Ausführung
•ßaryumnitratlösung. 0.5749 bei 100° getrocknetes

asser

sind erforderlich :
Baryumnitrat in

zu 11 gelöst. 100 ccm dieser Lösung enthalten so viel Baryum, als 22 mg
emmearbonat entspricht (= 22 französischen Härtegraden).
seifelösung. Man löst 10g Kaliseife in 260ccm verdünnten Alkohols von
v °himprocenten und stellt die Lösung durch Verdünnen mit 56 volumproeentigem

£ohol, welche sich in einer Tropf bürette, dem Hydro t im et er befindet, so ein,
.8 auf 40 com der Baryumuitratlösung 22 der auf dem Hydrotimeter befind¬

en Grade verbraucht werden, entsprechend 8.8mg Calciumcarbonat in 40com
asseriger Lösung oder 22 mg in 100 ccm.
. ° e i Ausführung des Versuches misst man 40ccm des Wassers in
, cylindrisches, mit Stöpsel versehenes Glasgefäss ab und fügt so lange aus
, ^ Hydrotimeter *) Seilenlösung hinzu, bis der nach dem Umschütteln ent¬

sende Schaum nicht mehr verschwindet und sich etwa 5 Minuten wesentlich
v erändert auf der Oberfläche der Flüssigkeit hält. Man liest darauf die hierzu
brauchten Grade Seifenlösung ab. Um die bleibende Härte zu bestimmen, benützt

s ausgekochte und filtrirte Wasser (s. oben) in derselben Weise. In Folge

ß a /, er Raum, welchen 2.4ccm darin einnehmen, ist in 23 gleiche Theile, Grade getheilt.
aijj, " CCIu destillirtes Wasser 1 Grad Seifenlösung verbrauchen, welches bei jedem Versuch
kiir h n *st ' so ^ at man ' nm (' as ablesen zu erleichtern, den Nullpunkt der auf der
Seif v- vei' ze i°h n eten Theiluug um einen Grad nach unten verrückt, hat jedoch natürlich die

wsung für jede Titration bis zu dem Kreisstriche über Null aufzufüllen.
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des Gebrauches einer concentrirten Seifenlösung und von nur 40 eem Wassei
vermeidet man die bei der CLARK'schen Methode vorkommenden Unregelmässig¬
keiten in der Umsetzung der Seifenlösung und bedarf daher bei dieser Methode
keiner Tabelle.

3. Bei der Methode von Wilson wird die Eegelmässigkeit bei der Ij 10'
Setzung zwischen Seifenlösung und Erdalkalisalzen durch Zusatz einer gesättigte 11
Sodalösung bewirkt und dadurch der Gebrauch einer Tabelle überflüssig gemacht.
Erforderlich sind :

Eine Calciumchloridlösung, erhalten durch Auflösen von 0.215 g Kalk¬
spat in verdünnter Salzsäure, Verdampfen der Lösung zur Trockne, Aufnehmen
des Rückstandes mit Wasser zu 11. 100 com enthalten genau die 12 Th. Kalk
entsprechende Menge Calciumchlorid.

Seifenlösung. 20 Th. Kaliseife werden zu 1000 Th. Alkohol von 56 Volum¬
procent gelöst. 100 ccm der Calciumchloridlösung bringt man in ein etwa 200 ccm
fassendes Stöpselglas, fügt 4 ccm gesättigte Natriumcarbonatlösung hinzu und lässt
aus einer Bürette so lange Seifenlösung zufliessen, bis der charakteristische Schaum
erseheint. Man verdünnt dann die Seifenlösung soweit mit 56 volumprocentigem
Alkohol, bis genau 36 ccm 100 ccm der Calciumchloridlösung entsprechen (ent'
sprechend 12 Härtegraden).

Bei Ausführung des Versuches verwendet man 100 ccm des Wassers,
fügt 4 ccm der gesättigten Natriumcarbonatlösung hinzu und führt die Bestimmung'
wie bei der Methode von Clark aus.

Zur genauen Bestimmung der Menge der die Härte bedingenden Calcium- und
Magnesiumsalze ist es erforderlich, dieselben auf gewichtsanalytischem Wege z a
ermitteln.

Zur gewichtsanalytischen Bestimmung von Kalk und Magnesi*
benutzt man 1000ccm Wasser, dampft diese auf etwa 150ccm ein, versetzt i°
der Wärme mit kohlensäurefreiem Ammoniak, filtrirt von dem sich meist aus*
scheidenden geringen Niederschlage (Kieselsäure, Eisenhydroxyd, Aluminium¬
hydroxyd) ab und fällt das Filtrat mit oxalsaurem Ammon und Ammoniak. Uef
entstehende Niederschlag wird nach 12stündigem Stehen auf einem Filter von
bekanntem Aschengehalt gesammelt, mit Wasser ausgewaschen, getrocknet, m1
Platintiegel schwach geglüht und das gebildete Calciumcarbonat gewogen, woraus
sich leicht der Gehalt an Calciumoxyd berechnen lässt. Hatte sich durch stärkeres
Glühen des Calciumoxalates Kohle ausgeschieden, und dadurch das Calciumcarbonat
grau gefärbt, so muss man bei Zutritt der Luft behufs Verbrennung der Kohle
stärker glühen. Dadurch wird Kohlensäure ausgetrieben, weshalb man nach dem
Erkalten zunächst mit Ammoncarbonat befeuchten, im Wasserbade eintrocknen
und darauf schwach glühen muss, bevor man wägt. Das Eiltrat vom Calcium-
oxalatniederschlage wird mit starkem Ammoniak und einem bedeutenden Ueber-
schuss von Natriumphosphatlösung versetzt. Der namentlich bei vorsichtige 01
Umrühren mit einem Glasstab entstehende Niederschlag von Ammonmagnesium-
phosphat wird nach 12slündigem Stehen gesammelt und mit einer Mischung von
3 Th. Wasser und 1 Th. Ammoniakflüssigkeit ausgewaschen, bis das Filtrat beim
Verdampfen auf dem Platinblech einen kaum wahrnehmbaren Hauch eines feuer¬
beständigen Rückstandes hinterlässt. Nach dem Trocknen glüht man den Nieder¬
schlag zunächst gelinde, dann stärker und wägt schliesslich das völlig weisse
Magnesiumpyrophosphat (Mg 2 P 2 0 7).

Maassanalytisch kann Kalk nach Mohr durch Ausfällen der Calcium-
verbindungen des Wassers mit einer abgemessenen Menge Oxalsäurelösung von
bestimmtem Gehalt und Zurückmessen derjenigen Oxalsäure, welche nicht ' n
den Calciumoxalatniederschlag übergeht, mit Chamäleon bestimmt werden.

Bestimmung der Alkalimetalle. 1000ccm oder mehr des zu unter¬
suchenden Wassers werden in einer Platinschale auf etwa 150 ccm eingedampft;
mit 20 ccm gesättigter Lösung von Baryumhydroxyd versetzt und erhitzt, bis der

W a

ab
die
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den Hydraten des Calciums, Magnesiums, der Thonerde und des Eisenoxyds
gehende Niederschlag sich abgesetzt hat. Dann spült man Flüssigkeit sammt

VerschlagN in ein 250 ccm-Fläschehen und füllt mit Wasser bis zur Marke auf.
ac'h dem Absetzen filtrirt man 200 com durch ein trockenes Filter ab, versetzt
f Se in der Platinschale mit Ammoncarbonatlösung, so lange noch ein Nieder-
'lag von Calcium- und Baryumcarbonat entsteht und spült den Inhalt der

, °oale wieder in das 250ccm-Fläschchen zurück. 200 ccm des Filtrats werden
die Platinschale zurückgebracht, zur Entfernung noch vorhandener Spuren

^ ^ Kalk und Baryt mit einigen Tropfen Ammonoxalatlösung versetzt und zur
°ekne verdampft. Nach dem Trocknen bei 120° im Luftbade wird zur Ver-

sttng der Ammonsalze geglüht, der Rückstand mit heissem Wasser aufgenommen
»nd in

Lösun
Seh
in d
di
«nd
man

einen gewogenen Platintiegel filtrirt. Unter Zusatz einiger Tropfen Salz-
um etwa vorhandene Alkalicarbonate in -Chloride zu verwandeln, wird die

s im Wasserbade verdampft und der Rückstand bis zum beginnenden
Uelzen der Alkalichloride eglüht, worauf man erkalten lässt und wägt. Um
en so gewonnenen Alkalichloriden das Chlorkalium zu bestimmen, werden

gelben in Wasser gelöst und die Lösung mit überschüssigem Platinchlorid versetzt
eingedunstet. Der Rückstand wTird mit Alkohol von 0.83 spec. Gew., welchem
den fünften Theil Aether zusetzt, aufgenommen und das unlöslich bleibende

«Uuitnplatinchlorid auf einem gewogenen Filter gesammelt und mit Aetheralkohol
gewaschen, bis das Filtrat farblos abläuft, also kein Natriumplatinchlorid mehr

, ^> dann bei 100° getrocknet und gewogen. Durch. Multiplication mit 0.305
»lt man aus dessen Menge die derselben entsprechenden Milligramme Kalium-
Orid, Zieht man von der gefundenen Menge Gesammtalkalimetallehloride die

, Undene Menge Chlorkalium ab, so erhält man aus der Differenz die vorhandene
Xe"p Chlornatrium.

^ur Bestimmung von Kieselsäure, Eisenoxyd und Thonerde dampft
, n 1000 ccm nach dem Ansäuern mit Salzsäure zur staubigen Trockne, befeuchtet
. Rückstand mit concentrirter Salzsäure und nimmt nach 10 Minuten mit

hstens 100 ccm Wasser auf. Darauf wird filtrirt und die Kieselsäure auf dem
, er von bekanntem Aschengehalt so lange ausgewaschen, bis einige Tropfen
, ^ Waschwassers keinen feuerbeständigen Rückstand auf Platinblech mehr hinter-
,' eö. Nach dem Trocknen wird der Inhalt des Filters in den Platintiegel gebracht,

1 'lter am Platindraht verascht, der Tiegel sodann schwach, schliesslich stark
der Gebläselampe erhitzt, und nach dem Erkalten im Exsiccator sofort

«ber
Sewog-pj,
Ivi Die

lese lsäure als
Die von der Kieselsäure abfiltrirte Flüssigkeit

! er setzt

G ewichtszunahme
Anhydrid.

des Tiegels ergibt die Menge der vorhandenen

wird mit Ammoniakfiüssigkeit
HU- und bis zum Verschwinden des Geruches nach Ammoniak gekocht, dann

a us Eisen- und Aluminiumhydroxyd bestehende Niederschlag auf einem Filter
jt avnille lt, mit Wasser vollkommen ausgewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen.
dp , ^hrt so die Gesammt menge des vorhandenen Eisenoxyds und
i'ti i n ° n e i' d e. Zur Bestimmung des Eisenoxyds löst man den Glüh-
^ stand in einem Gemische gleicher Volumen concentrirter Schwefelsäure und
}jj ",Ser ? verdünnt die Lösung mit destillirtem Wasser, stellt ein Stück Zink
ab ln ' Um ®senoxyd zu Eisonoxydul zu reduciren, giesst vom überschüssigen Zink
die ^\ titrirt das gebildete Eisenoxydul mit Chamäleonlösung, woraus sich direct
•'Ulf w?D^ e ^ es vorhandenen Eisens ergibt. Verrechnet man das gefundene Eisen
Hj. ^senoxyd und zieht die Menge desselben von der gefundenen Gesammt-

j=e von Eisenoxyd und Thonerde ab, so ergibt sich die vorhandene Thonerde.
"4JSD ^moniakbe Stimmung. Die Prüfung

und Aemsteong mittelst NESSLEE'SReagens.
auf Ammoniak geschieht nach FßANK-

Dieses, eine alkalische Lösung
Jf&rl °d cluecksilberkalium, erzeugt in Amnion enthaltenden Wässern gelbe bis röthliche
Yr n Sen, Trlihnua'fin oder Niederschläge in Folo-p, Bild uns - einer Verbindung

Real
Zusammensetzung HgJNH 2 + HgO.

■k&eyclopadie der ges. Pharmacie. X. 21



mm&MMMs&mss&M

370 WASSER (UNTERSUCHUNG).

Zur Darstellung des Reagens löst man 35 g Jodkalium und 13 g Quecksilber¬
chlorid in etwa 800com siedendem Wasser, setzt zu der Lösung tropfenweis
eine kalt gesättigte Lösung von Quecksilberchlorid so lange, bis ein bleibender
Niederschlag entsteht, fügt 160 g Aetzkali und noch einige Tropfen Quecksilber¬
chloridlösung hinzu und verdünnt auf 11. Die über dem nach einiger Zeit sicß
absetzenden Bodensatze befindliche klare Lösung wird decautirt oder durch G» al
wolle oder langfaserigen Asbest filtrirt. Man niuss das Reagens von Zeit zu Zeit

, mgauf seine Empfindlichkeit prüfen: 2 cem müssen in 50 oem Wasser, welches 1
Ammoniak enthält, sofort eine gelbbräunliche Färbung hervorrufen.

Die quantitative Ammoniakbestimmung geschieht nun auf colorimetrischem Weg 6 -
Man vergleicht die Farbennuanee, welche der Zusatz einer bestimmten Menge de-
NESSLEß'schen Reagens zu einer bestimmten Menge des zu prüfenden Wassers
hervorgerufen hat, mit den Sehattirungen, welche auf Zusatz derselben Meng 6
Nesslee's Reagens zu derselben Menge genau gekannte kleine Mengen vo
Chlorammon enthaltenden Wassers entstanden sind. Man sucht aus der Reihe der
Proben mit bekanntem Ammongehalt diejenige heraus, deren Färbung mit der z ul
Untersuchung vorliegenden Wasserprobe übereinstimmt: beide enthalten die gleich 6
Menge Amnion. Soll aber eine solche Schätzung möglich sein, dann dürfen die
vorhandenen Ammonmengen nach oben und nach unten nicht über gewisse Grenz 6 '1
hinausgehen. Diese Grenzen sind für lOOccm Wasser 0.1mg Ammoniak oaß n
oben und 0.005 mg Ammoniak nach unten. Es muss deshalb ein Wasser, welch 6,
mehr als 0.1 rag in 100 com enthält, zur Bestimmung eine entsprechende ^ er '
dünnung mit ammonfreiem Wasser erfahren, während bei einem Wasser, dessen
Gehalt an Amnion weniger als 0.005 mg beträgt, die Bestimmung des Ammoniak'
gehaltes nicht ausgeführt werden kann. Als Vergleichsflüssigkeit dient eine Lösung
von Chlorammonium, welche 0.157 g in einem Liter enthält. 1 com dieser Lösung
entspricht 0.05 mg Ammoniak. Zur Ausführung der Bestimmung werden 300 cen1
Wasser mit 2 com Natriumcarbonatlösung gesättigt und 1 cem Natronlauge zugetiig t >
von dem entstandenen Niederschlage, nachdem er sich abgesetzt hat, abfiltr 11.;
und 100 com des Filtrats in einem weissen Glascylinder von 3—5 cm Weite ']1
1 cem Nessler's Reagens vermischt. Je 100 cem ammoniakfreies destillirtes Wass 6
werden sodann in gleichen Glascylindern mit

0.1 cem obiger Chlorammoniumlösung =0.005 mg NH
0.2 „ „ „ =0.010 „ „
0.5 „ „ „ = 0.025 „ „
1.0 „ „ „ = 0.050 „ „
2 -° » » „ = o-ioo „ „

und dann mit je 1 cem Nessler's Reagens versetzt. Die in diesen Cylindern « l
beobachtende Gelbfärbung wird dann mit der Färbung verglichen, welche in dein
zu untersuchenden, eventuell schon verdünnten Wasser entstanden ist und s °
annähernd der Gehalt desselben an Ammoniak ermittelt. Die Cylinder steh 611
beim Vergleiche der Färbungen auf einem Blatte weissen Papiers.

Nach Hehner benutzt man zweckmässig Cylinder, welche 110 com fassen, v<>»
unten nach oben in 100 cem getheilt sind, vom hundertsten Theilstrich bis ZflI

it

flachen Boden die gleiche Höhe von 20 cem besitzen und unten seitlich mit ein 6
versehen sind. Man lässt bei o el

vi 6 '
durch Glashahn absperrbaren Ausflussröhre
Versuche aus dem Cylinder, der das zu untersuchende Wasser enthält, so
Flüssigkeit ausfliessen, bis der Inhalt mit einer anfangs lichter nuaucirten V ef"
gleichsprobe gleichgefärbt erscheint. Die Menge des zurückgebliebenen Wasser»
enthält dann gleichviel Ammoniak, wie die Vergleichsprobe.

Auf ganz gleichem Principe, class sich der Gehalt an färbender Substan
umgekehrt, wie die Länge der Flüssigkeitssäulen verhält, beruht auch der v °
C. H. Wolf construirte Colorimeter, welcher natürlich auch zur colorimetrisch 6

Ammoniaks verwendet werden kann. Der Colorimeter besten
Röhren, welche vermittelst zweier fein geschliffener Glashänn

Bestimmung¬
aus zwei

des
gleichen
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r °pfenweise ein Ausfliessen in seitwärts darunterstehende Cylinder, ein genaues
^■Diesen des Höhenunterschiedes an seinen auf die Röhrenwandungen aufgetragenen

ealen und ein scharfes Beurtheilen der Intensitätsgleichheit beider Flüssigkeiten
statten. Dies geschieht dadurch, dass zwei spiegelnde Prismen über den Röhren,
Reiche letztere von unten das Licht eines Spiegelglasbodens empfangen, die Bilder
er Flüssigkeitssäulen zu zwei aneinander grenzenden Hälften des durch ein Ocular
trachteten Gesichtsfeldes vereinen.

Die Bestimmung des Chlors, beziehungsweise des Kochsalzes
geschieht nach der Methode von Mohr durch Titration mittelst Silberlösung unter
^Wendung von Kaliumchromat als Indicator. Man verwendet 50 com Wasser
n. Vioo Normal-Silbernitratlösung. Die Zahl der verbrauchten Cubikcentimeter
'Verlosung ist mit 0.000354 und die vorhandene Menge Chlor mit 0.000584 zu
Uu ltiplieiren, um die dieser entsprechende Menge Kochsalz zu erhalten.

Die Bestimmung der Schwefelsäure geschieht am besten auf gewichts-
ana lytischem Wege durch Fällen mit Chlorbaryum in salzsaurer Lösung als Baryum-
uhat. Man verwendet je nach der Menge der vorhandenen Schwefelsäure 500 bis
"OOccm Wasser nach zuvorigem Einduusten auf ein kleines Volum.

Bestimmung der salpetrigen Säure. Trommsdorff hat auf die durch
■alpetrige Säure bewirkte Bläuung von Jodzinkstärkelösung ein colorimetrisches

erfahren zur Bestimmung dieser Säure gegründet, Preusse und Tiemann haben
le von Peter Griess empfohlene Metaphenylendiaminreaction zu einem colori-

«etrig enen Verfahren benutzt. Dieses wird ausgeführt unter Benutzung einer sehr
ei'dünnten, stets frisch zu bereitenden Lösung von reinem Natriumnitrit, welches
Urch. Wechselzersetzung von salpetrigsaurem Silber und Kochsalz erhalten wird,
-lau lögt 0.0405g salpetrigsaures Silber in Wasser, fällt aus der Lösung das

' Uoer mit Kochsalz als Chlorsilber aus und verdünnt das Filtrat auf 1000 com,
Covern jeder Cubikcentimeter 0.01mg, d. s. 0.00001 Salpetrigsäureanliydrid ent¬
spricht. Es werden nun je 100 cem von dem zu prüfenden Wasser in einem
^linder (s. b. Ammoniakbestimmung) mit 1 cem verdünnter Essigsäure und 2 cem

' pzinkstärkelösuug ) rospeetive mit 1 com verdünnter Schwefelsäure und 2 com
4 ^adiamidobenzollösung versetzt und die entstandene Färbung verglichen mit
, erjetiigen einer gleichgrossen Menge reinen Wassers, dem je 0.2, 0.5 und 1 cem
Jener Natriumnitritlösung und obige Reagentien in gleicher Menge zugesetzt sind.

* die Färbungen erst nach einigen Minuten ihre volle Intensität erreichen, so
,r 'en clie entstandenen Farbennuancen nicht sofort verglichen werden. Viel

~'Petrige Säure enthaltende Wässer sind mit gemessenen Mengen von salpetrig-
p Ul'efreiem Wasser zu verdünnen, weil die Intensität der blauen und braunen

arbung einen Vergleich mit einer anderen blauen oder braunen Nuance nicht
ehr zulassen würde. Gefärbte Wässer müssen vor Anstellung des Verfahrens
°n Tiemaxn und Preüsse zunächst entfärbt werden , dies gelingt meist durch
'Usatz einiger Tropfen einer Lösung von Alaun, Filtriren, Zusatz von Sodalösung

. u abermaliges Filtriren. Gelingt die Entfärbung nicht in genügender Weise, dann
n ach Trommsdorff auf salpetrige Säure zu untersuchen, in diesem Falle aber

i.st

°rher auf Eisenverbindungen zu prüfen, da die Ergebnisse der TiiOini-SDORFF'schen
robe nur bei Abwesenheit dieser verlässliche Resultate geben.

■Bestimmung der Salpetersäure. Zur Bestimmung der Salpetersäure
cli der von Mayrhofer modificirten Indigomethode sind erforderlich: a) Eine
sung von 0.0962 Kaliumnitrat auf 11 Wasser; 5 cem dieser Lösung ent¬

gehen 0.0002915 NH0 3 oder 0.000257 N 2 0 B. b) Eine Indigolösung, von
'eher 5 cem der gleichen Menge obiger Salpeterlösung entsprechen. Zur Dar-
ÜUng derselben wird lg Indigotin mit 20—30g reiner Schwefelsäure innig

j^, rieben, die Mischung 24 Stunden macerirt und dann in 1,51 Wasser gegossen.
e durch Absetzen und Filtriren geklärte Lösung wird mit Wasser noch so weit
, lünnt, dass 5 cem derselben 5 cem obiger Salpeterlösung, welche mit 5 com

r ein,er concentrirter Schwefelsäure vermischt sind, eben blaugrün färben.
24"
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5 ecm des zu untersuchenden Wassers werden im G-laskölbchen von 25—30com
Inhalt mit 5 com concentrirter Schwefelsäure vermischt und der noch heissen Mischung
in rasch aufeinander folgenden Tropfen die Indigolösung aus einer Glashahnbürette
zulaufen gelassen, bis die Flüssigkeit eine blaugrüne Farbe angenommen hat. Aus
der verbrauchten Menge Indigolösung berechnet sich leicht die Menge Salpeter¬
säure, da lccm der Lösung 0.0000583 Salpetersäure (HN0 3) oder 0.000051*
Salpetersäureanhydrid (N 2 0 6) entspricht. Momentane Ueberschüsse an ludig 0 "
lösung sind zu vermeiden, da dabei zu niedrige Resultate erhalten werden. An
Salpetersäure sehr armen Wässern muss man die Indigolösung sehr langsam zufliessen
lassen, an Salpetersäure sehr reiche Wässer werden zweckmässig soweit verdünnt,
dass 5 com des verdünnten Wassers 5 com Indigolösung verbrauchen, weil sonst
in Folge der grösseren Menge der zuzuführenden Indigolösung eine Temperatur¬
erniedrigung der Mischung eintritt, welche, wenn nicht das Ende der Reactioo
durch Erwärmen beschleunigt wird, einen zu geringen Verbrauch der Indig 0 '
lösung gegenüber der vorhandenen Menge Salpetersäure veranlasst. Auch ist bei
stark salpetersäurehaltigen Wässern in Folge der starken gelben Färbung der
Uebergang in Grün nicht deutlich zu erkennen.

Zur genauen Feststellung des Gehaltes an Salpetersäure dient das von
F. Schulze angegebene, von F. Tiemann modificirte Verfahren, welches auf der
Zersetzung der Salpetersäure durch Eisenchlorür in salzsaurer Lösung zu Stick¬
oxydgas, dessen Messung und Gewichtsbestimmung beruht:

2 HN0 3 + 6 Fe Cl 3 + 6 H Cl = 2 N 0 + 3 Fe 2 Cl e + 4 H 2 0.
Ueber die Ausführung des Schulze- TiEMANN'scbenVerfahrens vergl. E. Schmidt»

Lehrbuch d. Pharmaceutischen Chemie, Bd. I, pag. 135 ff.
Bestimmung der organischen Substanzen. Die im Wasser vor¬

handenen nichtfltichtigen organischen Substanzen lassen sich annähernd ermitte'n>
wenn man die Menge der in den Abdampfrückstand des Wassers übergegangenen
Mineralbestandtheile bestimmt und das Gesammtgewicht derselben von dem Ge¬
wichte des Abdampfrückstandes abzieht. Will man aber auch die mit Wasser-
dämpfen flüchtigen organischen Substanzen bestimmen, so kann dies nicht direct
geschehen, sondern nur indirect durch bestimmbare allgemeine Eigenschaften der
organischen Körper. In dieser Beziehung können die folgenden allgemeinen Eig' en '
schaffen analytisch verwerthet werden: 1. Die reducirende Wirkung auf Kalium¬
permanganat, dessen rothe Lösung in Folge dessen entfärbt wird. 2. Die Ab¬
spaltung von Ammoniak aus den in Wasser löslichen organischen Substanzen t>el
Einwirkung stark alkalischer Lösungen von Kaliumpermanganat. 3. Ueberfübrung'
nicht oder schwer flüchtiger organischer Substanzen durch Erhitzen mit Kalium'
dichromat und Schwefelsäure in Kohlensäure.

Zur Bestimmung der leicht zersetzbaren organischen Substanzen mittelst Kalium¬
permanganat in saurer Lösung nach Kübel sind erforderlich 1/ 100 Normal-Oxal¬
säurelösung und eine annähernd ] /ioo Normal-Kaliumpermanganatlösung, welche
auf die Oxalsäure einzustellen ist. 10 com der Oxalsäurelösung werden mit 100 com
Wasser und 5 com verdünnter Schwefelsäure (1 Vol. + 3 Vol.) versetzt, zum Sieden
erhitzt und mit der Kaliumpermanganatlösung bis zur beginnenden Röthung titrirt.
Man erfährt so den Wirkungswerth der Kaliumpermanganatlösung. Die ver '
brauchten Cubikcentimeter der letzteren entsprechen genau 63 mg Oxalsäure und
enthalten genau 3.16 mg Kaliumpermanganat. Diese entsprechen wiederum 0.3 mg
zur Oxydation verwendbaren Sauerstoffes.

Um nun die Oxydirbarkeit des zu untersuchenden Wassers festzustellen, werden
in einem circa 300 com fassenden Kolben 100 cem desselben mit lOccm verdünnt er
Schwefelsäure und mit Kaliumpermanganatlösung in solcher Menge versetzt, das
die Flüssigkeit stark roth gefärbt erscheint, und die Färbung bei dem nun folgenden
Kochen nicht verschwindet. Nachdem man die Flüssigkeit 10 Minuten im Sie" 011
erhalten hat, setzt man 10 cem der x/ioo Normal-Oxalsäure zu und titrirt die da¬
durch farblos gewordene Flüssigkeit mit Kaliumpermanganatlösung bis zur schwachen
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ttöthung. Man zieht nun von der Gesammtmenge der bei dem Versuche hinzu¬
gesetzten Cubikcentimeter Kaliumpermanganatlösung diejenige Anzahl Cubikcenti-
■Ueter Kaliumpermanganatlösung ab, welche nach obiger Titerstellung von 10 com
uer zugesetzten 1/ 100 Normal-Oxalsäurelösung verbraucht werden und multiplicirt
aie Differenz in Cubikcentimeter mit 3.16

wenn man die Theile Kaliumper-
0 R

^anganat, mit —> wenn man die Theile Sauerstoff erfahren will, welche zur

Oxydation der in 100000 Th. Wasser vorkommenden organischen Substanzen
^othwendig sind, wobei x diejenige Menge Kaliumpermanganat in Cubikeentimetern

Zeichnet, welche von 10 com 1/ 100 Normal-Oxalsäure in Anspruch genommen
We rden, sofern Eisenoxydulsalze, welche Chamäleon ebenfalls entfärben, in dem
untersuchten Wasser nicht zugegen sind.

Da nach Ermittelungen von Kübel 1 Th. Kaliumpermanganat etwa 5 Th.
0r ganischer Substanz, wie sie sich im Cloakenwasser zu finden pflegt, entspricht,
s° kann man auch das Resultat der Untersuchung in der Weise zum Ausdruck
Dri t«gen, dass maD die bei der Multiplication des verbrauchten Kaliumpermanga¬
nates mit fünf sich ergebende Ziffer als die Menge der vorhandenen organischen
Su bstanz betrachtet.

Bei der Methode von Schulze bewirkt man die Oxydation der organischen
Substanz mit Kaliumpermanganat zuerst in alkalischer Lösung und führt die
Ux ydation in saurer Lösung zu Ende. Die nach demselben ermittelten Daten
^eichen nur unerheblich von dem KuRF.L'schen Verfahren ab, welches deshalb
Seiner Einfachheit halber den Vorzug verdient.

Nach Wänklin, Chapman und Smith bestimmt man die organischen Substanzen
'Jus dem durch eine alkalische Kaliumpermanganatlösung abspaltbaren Ammoniak.
r 0 einer aufwärts gerichteten und mit einem absteigenden Kühler verbundenen
störte werden 500 com Wasser unter Zusatz von 3 cem ammonfreier Natrium-

^ ar bonatlösung destillirt, das Destillat wird in zwei engen Glascylindern aus farb-
osem Glase aufgefangen, welche beide durch 100cem Wasser bis zu gleicher
*iohe (iß —18 cem) angefüllt werden und an dieser Stelle mit einer Marke ver¬
tuen sind. Sobald diese Cylinder gefüllt sind, unterbricht man die Destillation.

le beiden Cylinder enthalten die Gesammtmenge des in dem Wasser vorhandenen,
ertig gebildeten Ammoniaks, welches auf colorimetrisehem Wege durch Nessler's
iea gens bestimmt wird. Nun giesst man durch den Tubus der Retorte 50 cem

der stark alkalischen Kaliumpermanganatlösung *), verschliesst wieder und destillirt
oiJccm über. Man fängt diese in einem Cylinder, welcher bis 100 cem und in
•Dem zweiten Cylinder, welcher bei 50 cem mit einer Marke versehen ist, auf.
gewöhnlich gehen in den zweiten Cylinder bestimmbare Mengen Ammoniak nicht
le m- über, sollte es aber doch der Fall sein, so muss man weitere 50com ab-
e8 tilliren, um zu constatiren, ob jetzt die Zersetzung der stickstoffhaltigen
panischen Substanzen beendet ist. Das Ammoniak wird auch in diesem Destillat

rimetrisch durch Nessler's Reagens bestimmt.
Das Verfahren von Wolff, Degener und Herzfeld gründet sich auf

n Umstand, dass die in dem Wasser gelösten, niebtflüchtigen, organischen
anzen sich vollständig in leicht bestimmbare Kohlensäure überführen lassen,

colo

de
Subst

en u man die concentrirte Lösung der organischen Substanzen mit einem Oxy-
-.. lonsgemisch a us Kaliumbichromat und Schwefelsäure längere Zeit erhitzt. Das

erfahren ist von Dege.ver und Märker bei einer ausgedehnten Untersuchung
U Fabrikwässern benutzt und von A. Herzfeld wesentlich verbessert undzu

einem praktischen, bei der Wasseranalyse allgemein anwendbaren Verfahren
^gearbeitet worden (vergl. Ber. der deutsch, ehem. Ges. XIX, 2618).

200g Kaliumhydroxyd und 8 g Kaliumpermanganat werden in 11 destillirten Wassers
worauf man von der Lösung 200 —^50 com Wasser abdestillirt. Hierdurch werden8el 6st

Jj J en Ammoniak ausgetrieben, stickstoffhaltige Substanzea zerstört. Die erkaltete Lösung
rd darauf mit Wasser wieder zu 11 aufgefüllt.

•SRI
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Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffes. In Anbetracht
der schwierigeren Ausführung von BüNSEn's gasometrischem Verfahren und der
SCHÜTZENBEKGEB'schen Titrirung, sowie des nicht genügend präcisen Verfahrens
von Mohr mit Ferrosulfat bedient man sich zweckmässig in der Praxis des » er '
fahrens von L. W. Winkleb. Dieses besteht im Wesentlichen im Folgenden. Man
oxydirt durch den in einer gewogenen Menge Wasser gelösten Sauerstoff über¬
schüssiges Manganohydroxyd. Darauf setzt man der Flüssigkeit Jodkalium und
Salzsäure zu, wobei sich eine dem gelösten Sauerstoff äquivalente Menge von
Jod ausscheidet. Dieses titrirt man mit Natriumthiosulfat, woraus sich dann d ie
Sauerstoffmenge genau berechnen lässt. Zur Ausführung sind erforderlich: 1. Eine
eisenfreie Manganochloridlösung, welche in lOOccm 40g MnCl 3 ,4H 2 0 enthält.
Diese Lösung darf aus einer angesäuerten Jodkaliumlösung höchstens Spuren J oCl
ausscheiden. 2. Eine concentrirte nitritfreie Natriumhydroxydlösung welche etwa
32 g Na OH in 100 eem enthält. In einem Theile dieser löst man Jodkalium
auf, in 100 cem 10 g. Diese Lösung darf nach dem Uebersättigen mit Salzsäur 6
Stärkekleister nicht bläuen. Man füllt das Wasser in 250com fassende Flaschen,
fügt mit Hilfe langstieliger Pipetten, welche man in das Wasser bis nahe an
den Boden der Flasche einsenkt, jodkaliumhaltige Natriumhydroxydlösung und
darauf Manganochloridlösung hinzu und verschliesst die Flasche sorgfältig. Nachdem
sich der Niederschlag möglichst am Boden abgesetzt hat, öffnet man die Flasche
und trägt wieder mit einer langstieligen Pipette 3 com reine Salzsäure ein. D er
Niederschlag löst sich jetzt rasch auf, man erhält eine gelb gefärbte Flüssigkeit,'
in welcher das Jod in bekannter Weise mit Natriumthiosulfat gemessen wird-
1 com 1 / 100 Normal-Natriumthiosulf'atlösung entspricht 0.055825 com Sauerstoff.
Man erhält die in 1000 cem Wasser gelöste Menge Sauerstoff (A) in Cubikcenti-
metern, wenn man in die Formel die entsprechenden Werthe einsetzt:

. _ (0.055825 . n . 1000)A _ _ ,

in dieser bedeutet n die Anzahl der verbrauchten Cubikcentimeter der 1/ioo"
Normallösung, V das Volum der Flasche in Cnbikcentimetern. Da Mangano-
carbonat sich dem Sauerstoff gegenüber indifferent verhält, muss bei solchem
Wasser, welches grössere Mengen Kohlensäure enthält, mehr Reagens angewendet
werden. In der Regel genügen für eine Flasche Brunnenwasser 2—3 Pipetten
(1 cem) Reagens, dessen Sauerstoffgehalt schon in Anbetracht des Umstandes, dass
die Menge des Reagens nur 1 Procent der ganzen Flüssigkeit ausmacht, zU
einem irgendwie erheblichen Fehler nicht beitragen kann.

Die bei der chemischen Untersuchung gewonnenen analytischen Ergebnisse
pflegt man auf 100000 Theile Wasser zu bestimmen, die in Wasser gelösten
Gase in Gubikcentimetern in 11 Wasser anzugeben.

Bacteriologisch-mikroskopische Untersuchung.
Der chemischen Untersuchung des Wassers geht voraus die mikrosko¬

pische Untersuchung desselben. Das zur mikroskopischen Untersuchung
dienende Wasser wird in etwa 200 com fassenden, enghalsigen Flaschen auf¬
gefangen, deren Hals durch Baumwollenstöpsel, welche fremde, in der Luft ent¬
haltene Verunreinigungen fern halten, verschlossen sind. h. Beckurts.

Die Untersuchung wird auf folgende Weise durchgeführt:
Man nehme zwei Deckgläser, gebe auf jedes mit einer Pipette einen Tropfe' 1

von der Wasserprobe, bedecke sie mit einer Glasglocke und lasse sie im Trocken¬
schrank oder ausserhalb desselben trocken werden.

Die getrockneten Deckgläser werden mit der Piucette gefasst und jedes mit
der bestrichenen Seite nach aufwärts zweimal durch den BuNSEN-Brenner gezogen-
Nun legt man mit der bestrichenen Seite die Deckgläser auf die Farblösung)
welche man' in ein Schälchen gegeben hatte. Als Farblösung nimmt man meist
alkoholische Metbylenblaulösung in ziemlich concentrirtem Grade. Nach 3 bis
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_ Minuten wäscht man die Deckgläser in Wasser so lange, bis sich das Wasser
ll'ht mehr färbt, legt dann die noch feuchten Deckgläser auf die Objectträger
n(i entfernt das überschüssige Wasser mit Filtrirpapier. Nun werden die
r aparate zuerst mit schwachem Objectiv, später mit starken Vergrösserungen be¬
achtet. Man kann aus der Anzahl der Mikroorganismen, welche man durch das

- ikroskop wahrnimmt, schon Schlüsse ziehen auf die Menge der im Wasser ent-
tenen Verunreinigungen.
"ährend der Zeit des Trocknens der Deckgläser, oder unmittelbar nach der

Den erwähnten Untersuchung, schreitet man zur Untersuchung im hängenden
ro pfen im ungefärbten Zustande. Zu diesem Zwecke bestreicht man den Rand
es Hohlgchliffes eines hohlen Objeetträgers mit Vaselin und gibt mittelst einer
er ilisirtcn Pipette einen Tropfen aus der Wasserprobe auf ein Deckglas und
£t dasselbe so auf den Hohlschliff, dass der Tropfen in die Höhle frei hineinragt.

-Nun besieht man das Präparat unter dem Mikroskop und erkennt die vor-
andenen Algen und grösseren Wasserthiere, wie die pflanzlichen und thierischen

tteste.
Man gibt ferner einen Theil des zu untersuchenden Wassers in ein nach ab-

arts verengtes Glas (Champagnerglas), welches man vorher sterilisirt hat, be¬
eckt dasselbe mit einer reinen Glasplatte und stellt es an einen Ort, welcher

^,e 'ner Erschütterung ausgesetzt ist. Man lässt es 12 bis 24 Stunden stehen,ährend dieser Zeit werden sich die darin suspendirten Theile absetzen und in
d nchen Fällen wird sich auch an der Wasseroberfläche ein Häutchen bilden. Man
versucht sowohl das Häufchen wie den Bodensatz im hängenden Tropfen nach

er oben angegebenen Weise.
. Im Bodensatz wie im Häutchen wird man selbstverständlich mehr Mikroorga-
Slnen finden, als sich anfangs in den Wasserproben zeigten.

Die bacteriologische Untersuchung benöthigt zu ihrer Ausführung
^wisser Instrumente, Apparate und Behelfe (s. Bact eriencult ur, Bd. II,pa

>• 87).>• ° <).
Das Mikroskop muss mit einem oder mehreren Trockensystemen und mit einem

el-Irnmersionssystem , einem ABBE'schen Beleuchtungsapparat und einem Ocular-
?r °ttieter ausgerüstet sein.
Soll das Resultat der bacteriologischen Untersuchung auf Genauigkeit Anspruch

achen, g0 muss schon bei der Entnahme des Wassers grosse Sorgfalt verwendet
erden, damit die Wasserproben wirklich dem Wasser, aus dem sie entnommen

Wurden, entsprechen.
* °r Allem muss man achten, dass von Aussen keine Bacterien in die Probe

belangen. Aus diesem Grunde nimmt man sterilisirte Kölbchen, welche 30—oOccm
asser fassen, deren Hals nach der Füllung zu einer capillär ausgezogenen und
geschmolzenenRöhre geblasen wird.

Wenn die Wasserproben, bevor sie untersucht werden können, keinem weiten
räusperte unterliegen, so genügt statt des Zuschmelzens der Wasserproben deren
erschluss mit Wattepfropf und Kautschukkappe. Zum Transport benützt man
ne Blechcassette mit 4 am Boden angelötheten, 3 cm hohen Blechringen, in
eiche je eine grosse, die Wasserkölbchen enthaltende Blechbüchse passt. Letztere
erden mit fein zerstossenem Eis umgeben und der Deckel, den man mit Gummi-

gen abdichten kann, aufgesetzt. Das Gefäss wird dann in ein wollenes Tuch
geschlagen, in eine Kiste mit Stroh verpackt und der Transportanstalt übergeben.
-Uer Transport der Wasserproben in Eis darf nicht zu lange dauern, da nach

o Versuchen Wolfhügel's und Riedel's die Keimzahl eines Wassers bei 0°
^ °n nach einem Tage bei den die Gelatine nicht verflüssigenden Bacterien um
°a 20 Procent, bei den die Gelatine verflüssigenden um circa 50 Procent sich
r ßundert. Diese Verminderung der Keimzahl wird mit jedem weiteren Tage
rklicher und kann endlich so weit führen , dass nur noch jene Bacterien am

eben sind, deren Temperaturoptimum bei 0° liegt.
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Die Temperaturoptima der meisten Bacterien fallen in die Temperatur von
circa 5° bis zur Bruttemperatur. Jede Bacterienart entwickelt sich am besten bei
ihrem Temperaturoptimum; wurde man die Wasserproben nicht in Eis verpacken,
so würden sich die darin befindlichen Bacterien bei einem Transporte zur Sommer¬
zeit enorm vermehren.

Bei stehenden Wässern nimmt man die Probe aus der Tiefe und entfernt vom
Ufer, bei Brunnen nach einem 10 Minuten langen Pumpen. Auch bei Wasser¬
leitungen lässt man das Wasser circa 10 Minuten fliessen, bevor man die
Kölbchen füllt.

Soll das Wasser auf Bacterien untersucht werden, welche spärlich darin vor¬
kommen, so kann man bei fliessendem Wasser die Glaswollfilter anwenden. M* D
lässt das Wasser in Glasröhren, die an einer Stelle verengt sind, laufen. An der
verengten Stelle befindet sich die Glaswolle. Die Glaswolle wird nach einiger Zeit
in sterilisirtem destillirtem Wasser ausgewaschen, und mit dem Waschwasser
werden die Culturen angelegt.

Die bacteriologische Untersuchung des Wassers soll womöglich 1—2 Stunden
spätestens nach Entnahme vorgenommen werden.

Vor Entnahme mit der Pipette soll das Wasser gut geschüttelt und das Pipet'
tiren rasch ausgeführt werden, da sich die Bacterien an den im Wasser suspem
dirten Theilen meist anheften und mit diesen in die Tiefe gesenkt werden.

Ist die Wasserprobe in einem zugeschmolzenen Kölbchen, so muss nach dem
Teilstriche flambirt und dann erst die Röhre abgebrochen werden. Die nachher
in Verwendung kommende Pipette muss vollkommen sterilirt sein.

Die bacteriologische Untersuchung des Wassers hat nach Emmkbich den
Zweck :

1. Bestimmung der Zahl der im Wasser enthaltenen Bacterien, 2. die Art
der im Wasser vorhandenen Spaltpilze und 3. die Herkunft der gefundenen
Bacterien (ob aus dem Boden, aus Excrementen, Hausabwässern u. s. w. stammend)
anzugeben.

Der Nachweis der Bacterien geschieht, indem man einen Tropfen Wasser auf
je ein Deckglas bringt und nun Präparate im gefärbten , im ungefärbten Zustande
und im hängenden Tropfen untersucht.

Die Anzahl der im gefärbten Deckglas vorhandenen Bacterien gibt schon
approximativ die Anzahl der im Wasser enthaltenen Bacterien an. Man bestimm*
die Anzahl der Bacterien stets auf 1 com Wasser. Zu diesem Zwecke muss man
wissen, wie viele Tropfen (ob 20—30—50) der Pipette einen Cubikcentimetei'
geben.

Zur genaueren Bestimmung der Anzahl der im Wasser vorkommenden Bacterien,
wie der Art derselben, schreitet man zur Anlegung von Culturen auf festen Nähr¬
böden. Als Nährboden verwendet man die Fleischwasserpeptongelatine.

Man nimmt zwei Reagensröhrchen mit Gelatine, welche man durch Erwärmen
flüssig macht, und mengt in dem einen Röbrchen lccm, in dem anderen l/ 2 ccn>
des zu untersuchenden Wassers.

Nun giesst man die Gelatine je eines Röhrchens auf eine abgekühlte Glas¬
platte und lässt sie erstarren. Zu diesem Zwecke bedarf man eines Nivellirständers
mit Wasserwage zum Horizontalstellen der Platte, ein Gefäss mit Eis gefüllt)
auf welchem eine Spiegelglasplatte aufliegt, auf der sich die Glasplatte mit der
Glasglocke befindet. Ist die Gelatine auf den Platten erstarrt, so gibt man letztere
in die Feuchtkammer, in der sie auf Glasbänken liegt und einer Temperatur von
circa 20° ausgesetzt wird.

Wenn die Verflüssigung der Gelatine nicht früher eine Zählung der Keime
erheischt, so soll selbe erst am 5., nach einigen am 8. Tage vorgenommen werden.
Um die Anzahl der auf 1 cem kommenden Colonien zu bestimmen, legt man die
Platte auf eine schwarze Glasplatte und überdeckt sie in einem gewissen Abstände
mit einer in Quadratcentimeter getheilten Glasplatte. Es werden mit Zuhilfenahme

Ei E
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n&? Lupe die von sechs oder noch mehr Quadraten eingeschlossenen Colonien
» zählt, daraus eine Durchschnittszahl für 1 qcm berechnet und mit der Anzahl
er Quadrate, welche die Cultur überdeckt, multiplicirt. Hat man in die zur
"itwickelung der Cultur verwendete Gelatine (meist 10 com) 1 com des zu unter-

cnenden Wassers gegeben, so zeigt die erhaltene Zahl die Anzahl der Bacterien-
'onien des Wassers in 1 com an. Hätte man in Folge reichlichen Vorkommens
n Bacterien nur 1 Tropfen genommen, so wäre obige Zahl mit der Tropfen-
zahl eines Cubikcentimeters der benützten Pipette zu multipliciren. um die An-
tu der Colonien in 1 ccm Wasser festzustellen.
, Das hier angeführte Verfahren ist das KocH'sche, welches in neuerer Zeit von
Dlgen modilicirt wurde. Esmaech wendet statt der Platten Eeagensröhren an,

Ei
'che er während des Erstarrens der Gelatine dreht, wodurch die innere Fläche
8 tvöhrchens mit einer dünnen Gelatineschichte überkleidet wird , auf der die
. onien sich entwickeln und auch gezählt werden können. Diese Methode hat,
e die folgenden drei, den Vortheil, dass nicht wie bei der Platte leicht eine

eJ"unreinigung aus der Luft stattfinden kann. Kowalski benützt einen Kolben
t flachem Boden, der einen Durchmesser von 10 cm hat; Petri benützt nur
Ppelschalen von 10—15cm Durchmesser, mit flachem Boden und 1 bis

■ cm Höhe. Will man für längere Zeit die Gelatineschichte vor dem Austrocknen
Wahren, so gibt man diese Doppelschale in eine, an den Innenwänden mit durch
ohniatlösung befeuchtetem Filtrirpapier belegte Feuchtkammer. Soyka wendete

f*. lle Glasschälchen von einem Flächeninhalt von 50 qcm und mit 5 mm Höhe, die
n einer planen Deckelschale bedeckt sind, an. In diesen Schälchen lassen sich

. ; entwickelten Colonien makroskopisch und mikroskopisch, ohne selbe zu öffnen,
eiCn t beobachten.

Die Bestimmung der Anzahl der Keime im Wasser kann auch mittelst flüssigen
ahrbodens geschehen, nämlich nach der Verdünnungsmethode von Migdel

' .e de der fractionirten Einsaat). Durch diese Methode erhält man wesentlich
süssere Zahlen, als durch das Platten verfahren.
, Der Zweck der Anlegung der Culturen ist auch die Bestimmung der Art

r im Wasser vorhandenen Bacterien , hauptsächlich jener, welche die Fäulniss
ekstoffhaltiger Stoffe bewirken, oder die speeifisch in Menschen- und Thier-
es vorhanden sind, oder die gar gegen den Menschen- oder Thierkörper sich

l taogen verhalten, wie der Cholerabacillus, der Typhusbacillus, der Milz-
a ndbacillus (s. Bd. II, pag. 75). Adametz hat in verschiedenen Trink- und
tz wässern bei 87 Bacterienarten gefunden, wovon 36 die Gelatine verflüssigten.
oei d er Bestimmung der Bacterienart wird man oft genöthigt, die Colonien

p "verschiedene Nährböden umzuzüchten. Auch ist es nöthig, von den Colonien
a parate im gefärbten und ungefärbten Zustande, ein Präparat im hohlen Object-

j. &er anzulegen , um im mikroskopischen Bilde die Form, Anordnung, Grösse,
1 We glichkeit, Wachsthumsverhältnisse, Sporenbildung u. s. w. der Bacterien er¬
wachen Zll können.

Emmerich bestreitet das Vorkommen von pathogenen Bacterien, besonders
yphusbaeillen und Kommabacillen im Trinkwasser, während KOCH und andere

A ,1So her Typhus-, Cholera- und Milzbrandbacillen im Wasser gefunden hatten.
^ei'e pathogene Bacterien wurden bis jetzt im Wasser nicht nachgewiesen.
öoll ein Wasser speciell auf Cholerabaeillen untersucht werden, so
ssen mehrere Culturen auf Gelatineplatten angelegt werden.
Auf <jer Gelatineplatte zeigen die Choleracolonien eine trichterförmige Ver-

p Uu g. Bei lOOmaliger Vergrösserung ist die Colonie glashell, wie aus gestossenem
Di vf6 bestehend , mitunter mit einem gelbröthlichen Stich. Der Rand der meist
, ' über 4mm breiten Colonie ist nicht scharf, sondern höckerig. Auf Agar-
,. b r zeigt der Cholerabacillus nichts Bemerkenswerthes. Auf Blutserum wachsen
flu . ° mma bacillen äusserst kräftig und verflüssigen den Nährboden. Die Ver-

SSl8'ung i m Stichcanal bei einer Stichcultur in Gelatine ist trichterförmig mit
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Einsenkung, nach 4 Wochen ist die ganze Gelatine verflüssigt. Auf Kartonein
wachsen die Cholerabacillen nur bei hoher Zimmertemperatur, über 30° oder i
Brutöfen. Die Colonien zeigen sich als hellgraubrauner Ueberzug, welcher endlic
breiig zerfliesst.

Die Gestalt der Cholerabacillen ist die eines Komma (Beistriches). Sie sind um
die Hälfte circa kürzer als die Tuberkelbacillen, sehr beweglich; Sporen wurden
noch keine beobachtet mit Ausnahme der Arthrosporen, welche Hüppe bemerkte.

Ihr Temperaturoptimum ist zwischen 30—40°. Sie lassen sich mittelst de
GRAM'schen Methode färben. Diese besteht darin, dass man die Deckgläser auf eine
Anilinwasser-Gentianaviolettlösung legt und dieselbe bis zur Blasenbildung erhitzt,
hierauf die Deckgläser durch 7 Minuten in einer Jodkaliumlösung (1 Tb. J° d »
2 Th. Jodkalium und 300 Th. Wasser) liegen lässt. Nach dieser Zeit werden sie
in Alkohol bis zur gänzlichen Entfärbung ausgewaschen.

Der Cholerabacillus besitzt grosse Aehnlichkeit mit dem von FinklER uD
Peioe gefundenen Bacillus und mit dem von Deneke in altem Käse gefundenen.
Der Finkler und PEiOR'sche ist dicker, verflüssigt schneller die Gelatine als der
KocH'sche Cholerabacillus. Der Rand seiner Colonien ist glatt, niemals höckerig,
die Colonie erscheint granulirt und dunkel gefärbt. Auf Kartoffel wächst er schon
bei Zimmertemperatur und bildet einen grauen Beleg mit weissem Rand. D e
DENEKE'sche wächst schneller und gedeiht auf Kartoffeln nicht.

Der Vorgang des Nachweises von Typhusbaeillen im Wasser ist dem
eben erwähnten ähnlich.

Die Typhusbaeillen verflüssigen nicht die Gelatine, die Colonien erreichen ih r °
volle Grösse zwischen dem 4. und 8. Tage. Wenn daher reichlich auf der Platt 6
verflüssigende Colonien auftreten, so müssen diese durch Betupfen mit hyP er ~
mangansaurem Kali in ihrem weiteren Fortschreiten gehemmt werden.

Die Colonien des Typhusbacillus bilden auf der Gelatine oberflächliche g e^"'
bräunliche Flecken mit zackigem Rande; bei schwacher Vergrösserung glasw 0"'
artig verflochten. In der Gelatine zeigt die Stichcultur geringes Wachsthum läng s
des Stichcanals, der Beleg ist dünn, graulich weiss mit zackigem Rand. Auf NäW'
agar bilden die Colonien einen weisslichen , oberflächlichen Beleg. Auf dem Blut"
serum wächst der Typhusbacillus nur längs des Impfstiches als milchig weisse"
Streifen.

Der Typhusbacillus unterscheidet sich von anderen ihm sehr ähnlichen Bacillen
durch seine Kartoffelcultur. Bei der Impfung mit Typhusbaeillen bekommt die
Kartoffelscheibe nach ungefähr 36 Stunden einen feuchten, mattglänzenden Uebe>"
zug. Wird der Beleg mit der Platinnadel berührt, so fühlt man eine resistente,
glatte Haut. Tritt nicht gleich nach der ersten Impfung der charakteristisch 6
Beleg hervor, so müssen mehrere Impfungen vorgenommen werden, bis man z u
dem gewünschten Resultate kommt.

Der Typhusbacillus hat seine Enden abgerundet, ist beweglich und lässt sien
schwer, nach der GRAM'schen Methode gar nicht färben, er verflüssigt die Gelatm 6
nicht und zeigt die endogene Sporenbildung.

Zum Nachweis von Milzbrandbacillen legt man mehrere Gelatineplatten'
culturen an. Die verflüssigenden Colonien zeigen an der Peripherie unrege
massige Fäden in mannigfaltigen Verflechtungen. Die Gelatine beginnt in den
Stichculturen von oben her sich zu verflüssigen. Auf Näliragar bildet die Cultu
einen trockenen, abziehbaren Beleg. Auf Kartoffeln zeigen sich trockene weiss
Colonien auf die Impfstelle beschränkt.

Die Milzbrandbacillen sind uubeweglich, 3—20 a lang, 1.0—1.25 <j. breit, nH
scharf abgeschnittenen Enden. Ihre Sporen sind eiförmig. Sie färben sich leicht,
auch mit der GEAM'schen Methode. Aehnlich sind demselben der Heubacillus, ha
aber abgerundete Enden, die Sporen keimen seitlich; der Bacillus des malig ne .
Oedems lässt sieh nicht züchten auf Gelatine; der Wurzelbacillus zeigt b e
schwacher Vergrösserung die wurzelfaserige Ausbreitung der Colonien.
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mit

Tag und Stunde

Mikroskopische
Untersucuung

Untersuchung auf
entwickelungstähige!

Keime

des frischen Tropfens
des Rückstandstropfens

nach 24 Stunden

Ueber die Resultate der mikroskopischen und bacteriologischen Wasserunter-
Uchivng iggt man nacü gAk TNEK folgende Tabelle an:

Laufende Nummer.
Bezeichnung des Wassers nach Ursprung und Entnahmsstelle.

! der Entnahme,
der Untersuchung.

[ im gefärbten Deckglas.
[ im hängenden Tropfen.
' im gefärbten Deckglas.
( im hängenden Tropfen.

Zeit der Impfung der Gelatineplatte bis zur Zählung.
Lufttemperatur im Räume, wo die Platte stand.
Colouienzahl im Cubikcentimeter , r' „. ', 'III. Platte.

\ Angabe der Art der gefundenen Mikroorganismen.
Bemerkungen.

u er Befund der mikroskopischen Untersuchung eines Wassers gibt häufig schon
psentliche Aufschlüsse über die Eignung desselben als Trink- oder Nützwasser,

* le über seine Provenienz.
Die organischen Bestandtheile, welche häufig in der Luft suspendirt vorkommen,

Unen, wenn man sie im Wasser in grosser Menge antrifft, vermuthen lassen, dass
s Wasser grössere Strecken in offenen Gerinnen läuft, in denen es Verunreini-

&un gen ausgesetzt ist, daher sieh als Trinkwasser nicht eignet.
Zeigen sich im Wasser organische Bestandtheile, die den in der Haushaltung

kommenden entsprechen oder findet man darin Muskelfasern imbibirt mit Gallen-
rbstoff, so kann man annehmen, dass das Wasser im ersten Falle mit Zuflüssen

. s Küchenausgüssen und Aborten, im anderen Falle mit Fäcalien verunreinigtISt T* In beiden Fällen kann das Wasser nicht als Trinkwasser oder Nutzwasser
Vei- wendet werden.

findet man im Wasser weit
Filarien oder von Infusorien, .
weten ist und dass man das Wasser als Sumpfwasser ansehen kann.

■Diese Verunreinigungen bewirken, wenn sie in minimaler Menge im Wasser
r Komnien, keine nennenswerthen Gesundheitsstörungen.
-1'Sänkel hält ein Trinkwasser, in dem mehr als 50 Keime in einem Cubik-

J~"lmeter vorkommen, nicht mehr für ein gutes. Die Erfahrung lehrt, dass alle
asser mit Ausnahme des Quellwassers einen grösseren Gehalt an Baeterien be-

, eü. Das Wiener Hochquellenwasser enthält im reinen Zustand wenig Keime, ge-
s °ht mit dem Wasser des Schwarzafinsses über 200.

'r. . n ^ere halten das Wasser mit 100 und noch mehr Keimen für zulässig als
rin kwasser.

h ,. mmen im Wasser Baeterien vor, welche die Fäulniss stickstoffhaltiger Stoffe
, agen, oder die speeifisch in den Menschen- und Thierfäces vorhanden sind,

^ er die pathogene Eigenschaften besitzen, so ist das Wasser zur Benützung als
ln k- oder Nutzwasser absolut auszuschliessen. Schrank.

beurtheilung der bei der chemischen und bacteriologisch-
niikroskopischen Untersuchung erhaltenen Resultate.

An der Beurtheilung des Wassers muss das Resultat der chemischen und
p ct eriologischen Untersuchung in gleicher Weise berücksichtigt werden.

muss das zu Genusszwecken dienende Wasser von einer solchen Stelle ent-
Birnen werden, welche gleichmässige Beschaffenheit garantirt und zufällige Ver-
Einigungen ausschliesst. Es muss geruchlos, geschmacklos, klar und farblos sein.

q ® Temperatur desselben soll möglichst wenig von der mittleren Temperatur des
es der Entnahme abweichen und eine möglichst constante sein. Die Beurtheilung

" a ssers auf Grund der chemischen Untersuchung stützt sich in der Haupt-
° e auf einen Vergleich mit den bei der Untersuchung eines reinen Wassers der-

verzweigte Schläuche von Saprolegnien oder
so weiss man, dass bereits faulige Gähruug auf-
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selben Gegend erhaltenen Resultaten, sofern nicht die Anwesenheit bestimmter Körp^
den Gebrauch des Wassers von selbst schon verbietet. Der bisher befolgte Grund
satz, allgemein giltige Grenzwerthe aufzustellen, hat somit seine ihm früher rn ne
wohnende Bedeutung verloren, doch eignet sich die von Reichaedt (s. pag. 356) er"
mittelte Zusammensetzung von Normalwässern verschiedener geologischer Formationen
passend zu Vergleichen. Solche von verschiedenen Forschern aufgestellte Grenz
werthe sind die folgenden: 1OOO0O Th. Wasser sollen

1. nicht mehr, als 50 Th. mineralische und organische, bei dem Verdampf 6"
auf dem Wasserbade zurückbleibende Stoffe,

2. nicht mehr, als 18—20 Th. Erdalkalimetalloxyde, Calcium- und Magnesium'
oxyd (Härtegrade),

3. nicht mehr, als 2—3 -Th. Chlor, entsprechend 3.3—5 Th. Kochsalz,
4. nicht mehr, als 8—10 Th. Schwefelsäure (SO,),
5. nicht mehr, als 0.5—1.5 Th. Salpetersäure (N 2 O fi) und
6. nicht mehr organische Substanzen enthalten, als höchstens 1 Th. KahuW-

permanganat reduciren.
7. Ammoniak und salpetrige Säure sollen in dem Wasser gar nicht vorkomme"1'
Bei der Beurtheilung des Wassers auf Grund der bei der chemischen Unter¬

suchung erhaltenen Resultate ist stets zu berücksichtigen, dass die in dem Wasser
bestimmten organischen Stoffe an und für sich ganz unschädlicher Natur sinOi
das Wasser auch nicht ungeniessbar machen, wenn nicht ihre Menge allzu bedeuten
wird. Die organischen Bestandteile bieten nur insofern einen Maassstab für ^ ie
Verunreinigung, als unter den eventuell unschädlichen Stoffen auch andere schau'
lieber Natur vorkommen können, deren Nachweis im Wasser uns noch üie ,
möglich ist, und dass die Anwesenheit gewisser Stoffe, so salpetriger Säure un
Ammoniak, welche Zersetzungsproducte stickstoffhaltiger organischer Substanzen
sind, ihrer Abstammung nach das Wasser für den Genuss untauglich machen
müssen, auch direet den Verlauf fermentativer Processe im Wasser anzeigen.

Bei Verunreinigung eines Wassers durch menschliche Excremente erfährt *
Allem schon der Gehalt an Kochsalz eine wesentliche Steigerung, , aus welchem
man allein schon beim Vergleich mit einem reinen Wasser aus derselben Gegen 11
oder Formation auf eine Verunreinigung durch Urin und Fäcalien schliesse»
kann. Des weiteren wird in einem so verunreinigten Wasser der Gehalt aD
organischen Substanzen und stickstoffhaltigen Zersetzungsproducten ein verhältnisS'
massig grosser sein.

Häusliche Abfallstoffe geben sich in dem Wasser meist nur durch eine Steigerung
des Gehaltes an organischen und mineralischen Substanzen zu erkennen. SonaCÖ
sind Wässer mit grossem Gehalt an organischen Substanzen, mit Gehalt » u
salpetriger Säure und Ammoniak und dem diese meist begleitenden an Chloriden,
Sulfaten, von der Verwendung für hygienische Zwecke auszuschliessen.

So wird ein Brunnenwasser, welches in 100000 Th. ergibt:
60.0 Ruckstand,
10.0 Chlor,

7.3 Salpetersäure,
viel Ammoniak,
viel salpetrige Säure,
1.5 Kaliumpormanganatverbrauch

durch Fäcalien verunreinigt und daher als Trinkwasser zu vefunzweifelhaft
werfen sein.

Enthält ein Wasser in 100.000 Th.
60.0 Rückstand,
10.0 Chlor,

1.5 Salpetersäure,
kein Ammoniak,

keine salpetrige Säure,

Und
Fäca
30 «

an
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^ verbraucht■»»laiiuH ^.i Kaliumpermanganat, so ist dasselbe zweifelsohne auch durch
ae alstoft'e verunreinigt worden, aber die organischen Stoffe sind im Boden schon

Weit oxydirt, dass Ammoniak und salpetrige Säure verschwunden, Salpeter-
«Ure fa 8t au f d en normalen Gehalt zurückgegangen ist. Ein solches Wasser,
cfches sich von einem normalen Wasser nur durch den höheren Gehalt an

- Horiden und Nitraten unterscheidet, salpetrige Säure und Ammoniak aber nicht
ehr enthält, kann ohne Bedenken als Trink- und Gebrauchswasser Verwendung
"den. Man darf aber ein Wasser deshalb noch nicht als besonders verunreinigt
sprechen, wenn der Gehalt desselben an einem oder an wenigen der ange¬

hörten Körper die Vergleichsweise tibertrifft, dieses kann man erst annehmen,
en n die sämmtliehen oder die Mehrzahl der aufgeführten Körper in erheblich

^""össerer Menge vorhanden sind.
Auf Grund der mikroskopischen Untersuchung ist ein Wasser zu

^anstanden, wenn sich in demselben pflanzliche und thierische Ueberreste oder
°ende Organismen finden, deren Anwesenheit das Wasser unappetitlich machen

jj« die Annahme gestattet, dass sich unter letzteren krankheitserregende Wesen
W^nzüchen oder thierischen Ursprungs finden.
y,t *e bacteriologische Untersuchung ergibt die Unbrauchbarkeit des

assers zu Genusszwecken, wenn sie die Anwesenheit von Krankheitserregern
\Pathogenen Mikroorganismen) ergibt, wie überhaupt Wasser zu Genusszwecken
, 'auglich ist, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, dass Krankheitserreger in

as selbe gelangen können. Im Uebrigen muss man verlangen, dass Wasser Mikro-
ganisnien nicht in grosser Menge enthält. Ein Wasser ist um so reiner, je weniger
acterien in demselben vorkommen. Reines Quellwasser enthält in 1 com 10 bis

Keime. In Brunnenwässern, welche nicht verunreinigt sind, finden sich meist
eni ger, als 500 Keime in lccin; doch kann diese Zahl nur als Vergleichswerth

; le nen und keinen Grenzwerth vorstellen. Enthält Wasser mehr als 200 Keime
1 ccru, so müssen weitere Untersuchungen, insbesondere chemische Untersuchungen

Ie Ursache der Verunreinigung feststellen. Ausser der Zahl ist auch die Art der
acterien von Wichtigkeit. Gehören z. B. alle Baeterien einer Art oder einigen Arten

W ' W6 ^cne sich auc h i m Normalwasser derselben Gegend finden, so ist das
Sind aber Baeterien vorbanden,

so ist das
asser als zum Genuss geeignet zu bezeichnen.
'Che in menschlichen Excrementen und im Canalwasser vorkommen,

a sser als für den Genuss untauglich zu bezeichnen.
Zum Waschen und Kochen kann nur ein weiches Wasser Verwendung

'uen, da Gemüse beim Kochen in hartem Wasser mehr Zeit zum Weichkochen
'ordert, als bei Anwendung von weichem Wasser. Zum Kochen der Hülsen-

Jöchte ist
Ver bindung
härtet

in
von

hartes Wasser völlig unbrauchbar, da an deren Oberfläche eine
, des Legumins mit Kalk uud Magnesia entsteht, welche hornartig

und das Eindringen von Wasser in die Samen verhindert. Beim Waschen
lr d umsomehr Seife verbraucht, je härter das Wasser ist. Ehe nämlich diese

' r Wirkung kommen kann, wird eine dem vorhandenen Erdalkalisalz ent¬
gehende Menge Seife (fettsaures Alkali) in unlösliche fettsaure Erdalkalimetalle

handelt, geht also für den Waschprocess verloren.
Wie Anforderungen, welche an ein zu gewerblichen Zwecken verwendbares Wasser
stellen siud, weichen je nach den verschiedenen Zwecken, welchen es dienen

von einander ab. Als Kessel Speisewasser sollen nur möglichst weiche
asser Verwendung finden, da harte Wasser, namentlich wenn die Härte durch

yP s bedingt wird, zur Bildung von Kesselstein Veranlassung geben.
^ü G ährung s gewer ben (Brauerei und Brennerei) darf nur Wasser ver-

-ndet werden, welches frei von organischen Substanzen und Mikroorganismen
i da Mikroorganismen zu seeundären Gährungsvorgängen Veranlassung geben
cl organische Substanzen durch die vorhandenen Gähruugserreger unter Bildung

•r,r _ -l rodueten zerfallen können, welche die gährenden Flüssigkeiten in unliebsamer
1Se verunreinigen. Für Zuckerfabriken muss ein von Nitraten und Magnesium*

211

sollw
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chlorid freies Wasser verwendet werden, da beide melassebildend wirken. Papie f '
f a b r i k e n brauchen ein weiches und eisenfreies Wasser, da Magnesium- » n
Calciumsalze auf Harzseife zersetzend einwirken und Eisengehalt Kostflecke ver¬
anlasst. Färbereien, Druckereien und Bleichereien verlangen ein farö '
loses und weiches Wasser. h. Beckurts.

Wasserandorn ist Lycopus europaeus L, — Wasserangelica ist Area-
angelica ofßcinalis Iloffm. — Wassorbathengel ist Teucrium Scordium L. "
Wasserbehedict ist Geum rivale L. — Wasserbungen ist Veronica Bec ca '
hunga. — Wasserdost ist Eupatorium cannabinurn L. auch Bidens. — Wasser
dürrwurz ist Bidens. — Wasserfenchel ist Phellandrium aquaticum L-_ ~
Wasserflohkraut ist Polygonum Amphibium L. — Wasserhanf ist Eupatoriwfi
auch Bidens. — Wasserklee ist Trifolium ßbrinum. — Wasserklette _lS
Petasites. — Wasserknoblauch ist Teucrium Scordium L. — Wasserknötericn
ist Polygonum Amphibium L. — WasserkÖrbel ist Phellandrium aquaticum L- _"""
Wasserkresse ist Nasturtium. officinale R. Br. — Wassermangold s in j*
Rumex- Arten. — Wassermelone ist Gitrullus vulgaris Schrad. — Wasserina?"*
ist Blum latifolium L. und Apium graveolens L. — Wasserminze ist Menth®
aquatica L. — V/assernabel ist Hydrocotyle vulgaris L. — WassernUSS ist

Trapa natans L. —• Wassernymphe ist Nymphaea alba L. — WaSSei"-
petersilie ist Apium graveolens L. — Wasserpfeffer ist Polygonum Hyd'" 0 '
piper L. — Wasserraute ist Thalietrum flavum L. — Wasserschierling lS
Gicuta virosa L. — WaSServiole ist Bvtomus umbellatus L. — Wassef-
wegerich ist Alisma Plantago L.

WaSSerbäder nennt man Vorrichtungen, um kleinere Flüssigkeitsmenge 11
in Porzellan- oder Glasschäleben im Dampfbade zu erhitzen. Sie haben » ie
Form kleiner halbkugeliger kupferner Kessel mit einem aus einem System vOÜ
ineinander passenden Ringen bestehenden Deckel, oder flacher runder Kesse
aus emaillirtem Eisen mit flachem Boden und einem aus Ringen bestehenden
Deckel wie oben. Die Wasserbäder sind also eigentlich kleine Dampfappara^
ohne Spannung und Leitung. Das in der Vorrichtung befindliche Wasser wir»
durch eine unmittelbar darunter befindliche Flamme zum Sieden erhitzt; das ver¬
dampfende WTasser muss ergänzt werden. In den Fällen, in welchen längeres
Erhitzen im Dampfbade in gleichmässiger Temperatur geboten erscheint, ob» e
die Schale entfernen zu müssen, gebraucht man Wasserbäder mit constaute» 1
Niveau, welche mit einem mit einem Druckregulator correspondirenden Nivea»'
halter verbunden sind. Eine Abbildung eines solchen s. Bd. III, pag. 389, Fig- '°^'

Wasserbett ist eine grössere Wanne, in welcher quere Bänder oder Kieme»
verlaufen, welche die in das Bett gelegte Person frei zu tragen bestimmt sind-
Das in der Wanne befindliche Wasser kann auf diese Art den Körper von alle»
Seiten bespülen und auch mit den grossen Substanzverlusten in Berührung
kommen, wegen welcher die Personen einer frei schwebenden Lage bedürfen. A»
diese Weise werden besonders die Schmerzen von Personen, welche ausgedehnt»
Verbrennungen erlitten haben, etwas gelindert oder auch bei Individuen, welc» e
durch das sogenannte Aufliegen besonders am Gesäss grosse Substanzverluste be¬
sitzen, die freie horizontale Lage ermöglicht und ihnen theilweise Erleichtern»»
geschafft.

WaSSerblaU, s. Anilinblau, Bd. I, pag. 386.
WaSSerblei, volkstümliche Bezeichnung für Graphit (Plumbago). Aber

auch das Schwefelmolybdän, das Mineral Molybdänglanz, wird seines ähnliche»
Aussehens wegen Wasserblei genannt.

Wasserdicht nennt man die Eigenschaft gewisser Gewebe, für Wasser un¬
durchlässig zu sein. Diese Eigenschaft erhalten die Gewebe erst durch Imprag
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tten mit wasserdicht machenden Körpern, welche entweder auf, respective im
^webe direct gebildet werden — hierhin zählt in erster Reihe die Thonerde-
'' e (s. d. Bd. IX, pag. 716) — oder in Lösung aufgetragen werden, z. B. Harz-

0ller Kautschuklösungen.

Wasserfarben heissen im Gegensatze zu den Oelfarben jene, welche in der
ale rei oder zum Anstrich mit reinem oder Gummiwasser angerieben zur Ver¬
eitelung kommen. Siesollen, wie alle anderen Farben, möglichst fein geschlämmt
m und sich in Folge dessen mit Wasser leicht zu einem gleichmässigen Brei
^reiben lassen. Farben, welche sich ohne Veränderung auf Kalkgrund auftragen

, er mit Kalkmilch vermischen lassen, heissen Kalkfarben. Die Wasserfarben
11(l in Wasser nicht löslich, sondern werden darin blos suspendirt. Benedikt.

«aSSerfenChelOI, das in den Samen von Oenanthe Phellandrium bis zu
■« Procent enthaltene und daraus durch Destillation mit Wasserdämpfen zu ge¬
bende ätherische Oel. Frisch ist es farblos und dünnflüssig, später gelb, riecht
Od schmeckt intensiv nach Wasserfenchel; spec. Gew. 0.893; löst sich in 6 Th.

procentigem Alkohol. Es besteht seiner Hauptmasse nach aus Rechtsphellandren
• Terpene, Bd. IX, pag. 640).
WaSSerfiltrirapparate, S. Wasser (Reinigungsmethoden), pag. 358.
WaSSerfimiSS, s. Wasserlack, pag. 384.
Wasserfreie Säuren, s. Anhydride, Bd. i, pag. 383.
WaSSergaS heisst ein Gasgemenge, welches durch Ueberleiten von Wasser-

arapf UDer glühende Kokes erhalten wird. Die Hauptbestandtheile des dabei sich
Uc'enden Gases sind Wasserstoff, Methan, Kohlenoxyd und Kohlensäure. WTasser-

|* s _ brennt mit einer schwach leuchtenden Flamme und kann daher nicht ohne
ei teres als Leuchtgas benutzt werden; um ihm Leuchtkraft zu verleihen, muss

s carburirt werden, d. h. es müssen ihm Dämpfe kohlenstoffreicher, schwerer
°hlenwasserstoffe durch Einblasen beigemengt werden, wie z, B. Aethylen,
Cl%len, Benzol, Napbtalin. In Amerika, wo vorwiegend Wassergas verarbeitet

, lrc*) geschieht das Carburiren entweder gleichzeitig mit oder unmittelbar nach
er Fabrikation; in beiden Fällen verwendet man dazu die leichtest siedenden
ri*etioneu der Petroleumdestillate (sogenannte Naphta), indem man deren Dampf

. Weder direct in die Generatoren oder nachträglich in das gebildete Wassergas
besonderen Retorten einbläst. Nach ersterer Methode wird das LoWE-Gas, nach

er zweiten das Tessie du MOTAY-Gas erhalten. —
ßd - VI, pag. 278.

Wassergebläse, s. Gebläse, Bd. iv, pag. 531.
Wasserglas, s. Natrium, silicicurn, Bd. VII, pag. 278 und Kalium

Hl icicum, Bd. V, pag. 616.

WasSerglaSCOmpOSitlOn ist der Name einer mit einer concentrirten Wasser-
« a slösung und mit Glycerin versetzten Oelseife. Sie kommt als weisse , weiche

a sse in a en Handel und wird als Waschmittel empfohlen. Nach Schelhass
'ehält die Wasserglascomposition circa 60 Procent Wasser, 18 Procent Kiesel-
'. Ure ) 12 Proeent fette Säuren, 7 Procent Aetznatron und 3 Procent Glycerin;
^ 'st mit etwas Nitrobenzol parfumirt. Sie soll einfach durch Hinzugeben von
, tsäuren unid Glycerin zum Wasserglas dargestellt werden, wodurch sich die

■Jsse in c ; ne gallertige Emulsion umwandelt.
.Wasserheilverfahren, die Hydrotherapie, wendet das Wasser in
"en verschiedenen Temperaturen und Aggregatformen zu Heilzwecken au.
s Wasser wirkt durch seine Temperatur thermisch, durch seine Masse

Phänisch und zum geringsten Theil chemisch. Die ersteren Wirkungen werden
so grössere sein , je grösser die Temperaturdifferenz zwischen dem Körper

S. auch Leuchtgas,
Ganswindt.

1
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und dem einwirkenden Wasser ist. Diese Reizwirkung wird auch durch die
Plötzlichkeit de9 Eingriffes und durch die Grösse der gleichzeitig betroffen 611
Hautfläche beeinflusst. Ebenso lassen sich die Reizwirkungen durch Combination
von Kälte und Wärme, sowie durch ihre Anwendung von gewissen zur Auslösung
von Reflexen geeigneten Punkten modificiren. Reizabhaltung —Beruhigung" '
macht sich bei der Hauttemperatur nahestehenden Wärmegraden geltend. Ausser
der auf rein physikalischem Wege vor sich gehenden Abkühlung und Erwärmuno
durch Ausgleich der differenten Temperaturen fasst Wintehsitz die Effecte, <*ie
wir mit der entsprechenden Anwendung von Kälte, Wärme und deren CombinatioB)
sowie mit den damit verbundenen mechanischen Eingriffen im Allgemeinen erzielen
können, zusammen als locale Anämie mit collateraler Hyperämie, locale activ 6
Hyperämie, locale Stasen, Veränderung der Blutvertheilung, des Druckes und der
Spannung im Blutgefässsystem, reactive Wallungen und rapider Stoffwechsel.

Die hydriatische Methodik unterscheidet allgemeine und locale Proceduren, ferner
äusserliche und innerliche Wasseranwendung. Abgesehen von der Temperatur
gibt es Badeformen, bei denen die Körperoberfläche mit dem Wasser ohne irgenn
ein anderes vermittelndes Medium direct in Berührung tritt; hierzu zählen ole
Halb- und Vollbäder, die Regenbäder, Uebergiessungen, Sturzbäder u. s. w. Fernei
unterscheiden wir Wasseranwendungen, bei denen das Wasser mit dem Körp er
durch Vermittlung eines anderen Mediums in Berührung tritt, und zwar zumeist
in einer dünnen Leinenschichte. Hierher gehören die Abwaschungen, Abre 1"
bungen, die Abklatschung, Einpackung u. s. w. Zu den örtlichen Wasseranwen¬
dungen gehören die Formen der Theilbäder, die Umschlagformen, die Kühl'
apparate, Kühlsonden u. s. w.

WaSSerkalke oder hydraulische Kalke heissen die unter Wasser er
härtenden gebrannten Kalke. Ihrer chemischen Natur nach bestehen diese Kalk e
aus Aetzkalk mit aufgeschlossenen, d. h. in Salzsäure löslichen Silicaten d er
Thonerde ; sie werden erhalten entweder durch Mischen von gebranntem Kalk n111
Silicaten, welche die Kieselsäure in aufgeschlossener Form enthalten, oder dureb
Brennen von thonerdesilicathaltigen Kalksteinen, wobei der kohlensaure Kalk m
Aetzkalk, das Thonerdesilicat aber in die lösliche Modification übergeführt wird-

WaSSerkieS, Strahlkies, Markasit, ist ein Eisenerz von der gleiche 11
Zusammensetzung, wie der Schwefelkies oder Eisenkies (s. Eisen, technisch,
Bd. III, pag. Uli). Er krystallisirt rhombisch, ist gelb- bis grünlichgrau geiai'W
und wandelt sich an der Luft leichter in Eisenvitriol um als der Schwefelkies-

WaSSerlack, Wasser firniss, ist eine Auflösung von Schelbick in Borax-
lösung.

Wasserlöslich, eine in der Chemie der künstlichen organischen Farbstoffe
vornehmlich gebrauchte Bezeichnung für in Wasser auflösbare Farbstoffe, im Gege"'
satz zu „spritlöslich", womit die in Wasser nicht löslichen, dagegen in Weingeist
löslichen Farbstoffe bezeichnet werden.

WaSSermÖrtel = Cement, s. d. Bd. II, pag. 613.
WaSSerpeSt nennt man in Deutschland die Hydrocharidee Elodea cana-

densis Rieh. (Anacharis Aisinastrum Babingt.) , welche 1836 aus Ameriß a
nach England eingeschleppt wurde und sich 'von da ausserordentlich rasch ver¬
breitet hat. Die Pflanze ist ausdauernd, lebt untergetaucht in stehenden und
langsam fliessenden Gewässern, welche sie in Folge ihres schnellen WachsthumS
bald ganz überzieht und sogar verstopft. Sie hat zu 3—4 quirlständige lineal-
lanzettliche, klein gesägte Blätter und zwitterige, diöcische oder polyg»ni e j
3zählige Blüthen in 1 — 3blüthigen Scheiden. In Europa kommt jedoch nur die
weibliehe Pflanze vor.

am
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Wegen ihres wuchernden Wachsthums wird die Wasserpest wohl lästig, aber
™e trägt viel zur Assanirung solcher Gegenden bei, welche wegen der stagnirenden
^ e wässer von Wechselfieber und Ruhr zu leiden haben.

W&SSBITßiS oder Tuscar ora-Reis ist Zizania aquatica Lamb. Die Früchte
Slad 12—20mm lang, 0.5—1.2mm dick, von den Spelzen fest umschlossen,
"eren untere eine sehr lauge Granne trägt. Sie enthalten nach Peters 76.8 Pro-
Cen t Stärke, 0.7 Procent Fett, 6.8 Procent Eiweissstoffe.
, In Nordamerika wird dieser Reis zur Ernährung der Fische an Teichen ge-

ail t; in Deutschland wurde seine Cultur bisher vergebens angestrebt.

WasserrOSte heisst die erste vorbereitende Operation, um aus den Flachs-
Angeln die Fasern zu isoliren.

Wasserstoff, Hydrogenium, H; Atomgewicht = 1. Wasserstoff wurde zu-
_r st von Paracelsos bei der Einwirkung von verdünnten Säuren auf Metalle beob¬
achtet, aber als ein eigenthümlicbes, von den bekannten brennbaren Gasen ver¬
miedenes Gas erst 1766 von Cavendish erkannt. Da beim Verbrennen desselben
Nasser entsteht, so benannte Lavoisier es als Hydrogenium (von uStop Wasser
ad Ysvaco, ich erzeuge). Wasserstoff, so wurde Hydrogenium in's Deutsche über-
a Sen, findet sich im freien Zustande in grosser Menge auf der

äderen
G, Fixsternen, sowie in kleiner

m grosser Menge auf der Sonne und
Menge in den vulkanischen Gasen , in den

äsen der Salzbergwerke zu Stassfurt und Wieliczka, in gewissen Meteorsteinen
, n<l unter den Zersetzungsproducten organischer Körper; gebunden ist er namentlich
^ Wasser enthalten, weiterhin in fast allen organischen Verbindungen.

Wasserstoff kann man aus dem Wasser durch den galvanischen Strom ab¬
weiden, wobei dasselbe in 2 Vol. Wasserstoff und 1 Vol. Sauerstoff gespalten
Ir(I i welcher erstere sich am negativen Pole abscheidet, während der letztere

am Positiven Pole sich entwickelt: H 2 0 = H 2 + 0.
. Zweitens kann man Wasserstoff durch Eintragen von Kalium oder Natrium
lQ Wasser darstellen:

K + H 2 0=KHO +H
Na + H a O = NaHO + H

er durch Erwärmen von fein vertheiltem Zink oder Aluminium mit einer Lösung
011 Kaliumhydroxyd:

Zn + 2 K 0 H = Zn (0 K) 2 + H a
A1 + 3KOH = Al(OK) 3 + H 3 .

„ ß a aber Natrium, Kalium und Aluminium kostbare Metalle sind, so wird die
Setzung von Wasser durch dieselben nicht ausgeführt, sobald Wasserstoff in

6 sserer Menge für besondere Zwecke verwendet werden soll.
J^ e itet man Wasserdämpfe über glühendes Eisen, so vereinigt sich der Sauer-

des Wassers mit dem Eisen und Wasserstoff wird frei:
3Fe-f 4H 2 0 = Fe3 0, + 4H 2

Eisenoxyduloxyd.

stoff

w
I», VVeit bequemer ist die Darstellung des Wasserstoffes durch Uebergiessen von

auszuführen:
H 2 + Zn S 0 4

+ FeSOj

Zu

oder Zink mit verdünnten Säuren
Zn + H 2 S 0 4 :
Fe + H 2 S 0, = H 2

und
Zn + 2 H Cl — Zn OL. + H 2
Fe+ 2HC] = FeCl 2 + H2 .

Zwecke gibt man das granulirte Zink oder Eisen in eine Gas-tl , i ^leSem tJnijUli^ &lw " 1"«U VICfcO £,J.«*11U1HIU iJüiR VMC1 AJ1DC11 ±11 Ü111C \J 0,0 '

u ^kelungsflasche a (Fig. 42), übergiesst mit einer hinreichenden Menge Wasser
j) iässt durch das Trichterrohr b Schwefelsäure in kleinen Mengen zufiiessen.

Slch entwickelnde Gas entweicht durch das Gasleitungsrohr c, kann aber
durch die Waschflasche (Fig. 43), welche etwas Wasser enthält, geleitet

eal -Encyclopädie der ges. Pharmacie. X. 25

i(nch
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werden, um das Gas von kleinen Mengen von mit in die Höhe gerissener saure
Flüssigkeit zu befreien. Zur Beseitigung des stets vorhandenen Wasserdaiup> e
leitet man das Gas durch U-förmige
Röhren, welche entweder mit ge- KS- 42 -
körntem Chlorcalcium oder mit Bim-
steinstückchen, die mit Schwefelsäure
getränkt sind, gefüllt werden. Von
beigemengtem Arsenwasserstoff, Phos¬
phorwasserstoff und Schwefelwasser¬
stoff wird das Gas mittelst Durch¬
leiten durch mit Kaliumpermanganat-
lösung gefüllte Waschflaschen ge¬
reinigt. Ein einfacher und zweck¬
mässiger Apparat zur Entwicklung 1
von Wasserstoff nach Bedarf aus Zink
und verdünnter Salzsäure oder
Schwefelsäure ist derjenige von De-
ville und Debray (s. Gasentwicke-
lungsapparate, Bd. IV, pag. 522) und
die Modifikation desselben von Kipp
(s. ebend. Bd. IV, pag. 523).

Zu technischen Zwecken wird
Wasserstoff dargestellt: 1. Durch
Ueberleiten von Wasserdampf über
glühende Kohlen, wobei Kohlensäure und Wasserstoff entstehen, welch erster^
durch Kalk absorbirt werden kann:

C + 2 H 3 0 = C 0 2 + 2 H 2
und 2. durch Erhitzen von Kohle mit Kalkhydrat in eisernen Retorten zu r
Rothgluth:

C + Ca 0 + 2 H 2 0 = Ca C 0 8 + 2 H 2 .
Wasserstoff ist ein färb-, geruch- und geschmackloses Gas, welches von CailleTETj

namentlich aber von Pictet bei — 140° durch einen Druck von 600 Atm°"
Sphären zu einer stahlblauen,
undurchsichtigen Flüssigkeit
verdichtet worden ist. Der
Wasserstoff hat von allen
Körpern in der Natur das
kleinste specifische Gewicht,
ist der leichteste aller be¬
kannten Körper: er besitzt
das specifische Gewicht
0.0693 (Luft = 1), ist also
14 1/ 3mal leichter als die
atmosphärische Luft. Man
nimmt deshalb das specifische
Gewicht des Wasserstoffes
= 1 an. 11 Wasserstoff'
wiegt bei 0° und 760 mm
Druck 0.089578g.

Wasserstoff kann natür¬
lich den Athmungs- und
Verbrennungsprocess nicht
unterhalten, verbrennt aber
selbst mit schwach leuchtender Flamme zu Wasser, welches bei der hohen Ten1
peratur gasförmig auftritt. Hält man aber über die Flamme des Gases ein trockefl es

Gla
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,d kaltes Glas, so beschlägt dieses in Folge der Verdichtung des Wasserdampfes
Feuchtigkeit. Die bei der Verbrennung des Wasserstoffes auftretende Wärme-

. n ge ist die grösste, welche bei der Verbrennung irgend eines Körpers an der
J 1" oder in Sauerstoff erzeugt wird; es entwickelt 1 Th. Wasserstoff 34.462
Wärmeeinheiten.

Ul e angegebenen Eigenschaften des Wasserstoffes kann man durch eine Anzahl
11 Versuchen leicht erläutern. Zieht man z. B. von einem aufrechtstehenden,

Wasserstoff gefüllten Cylinder rasch die diesen verschliessende Glasplatte
a nähert der Mündung einen brennenden Körper, so schlägt eine wenig
cntende Flamme empor, weil das in dem Cylinder befindliche, brennbare Gas
nes niedrigen specifischen Gewichtes wegen in die Höhe steigt. Zieht man die
(ls platte aber von dem Cylinder, während man diesen mit der Mündung nach
en hält, so bleibt das Gas längere Zeit in dem Cylinder und führt man eine

. llni gebogenen Drahte befindliche Wachskerze in den Cylinder, so entzündet
a das Gas an der Mündung des Cylinders, während die Flamme der Wachskerze,
11 der Wasserstoff das Brennen nicht unterhält, oberhalb der brennenden Gas-

Schll*t erlischt.
in Folge des leichten specifischen Gewichtes des Wasserstoffes steigen Ballons

j» dünnem leichtem Stoffe (aus Collodium oder aus Goldschlägerhäutchen) in die
• !j?! wenn sie mit dem Gase gefüllt werden. Und zwar steigen solche Ballons

ai e Höhe, wenn ihr Gewicht nach dem Füllen mit Wasserstoff geringer ist, als
Gewicht eines gleichen Volumens atmosphärischer Luft. Das geringe specifische

wicht des Wasserstoffes lässt sich auch durch das rasche Aufsteigen von
ablasen zeigen, welche mit Wasserstoff gefüllt sind. Um dies

taucht man eine ziemlich enge, oben trichterartig erweiterte Glasröhre,
che ein massig starker Wasserstoffstrom hin durchtritt, in eine mit

Keriri versetzte Seifenlösung und schleudert die sich
Knütteln

zu zeigen,
durch
etwas
durch

, in eine
bildende Blase

der Röhre ab.
W'n ^ auerst °ff °der Luft gemengt, verbrennt Wasserstoff mit heftigem Knall.
, man deshalb Wasserstoff anzünden, so hat man vorher Sorge zu tragen,

s die atmosphärische Luft vollständig durch das schon einige Zeit sich ent-
e'nde Gas aus den Apparaten ausgetrieben ist. Die Explosion ist am heftigsten,

e f Wasserstoff genau mit so viel Luft gemischt ist, als zu einer Verbrennung
Und '' cn ist; dies ist. der Fall bei dem Verhältnisse von 2 Vol. Wasserstoff
p- Vol. Luft. Dieselbe lässt sich gefahrlos an der sogenannten elektrischen

le zeigen. Diese besteht aus einem hohlen Rohre von Messingblech, welches
ei n au ^ e ' nem hölzerneu Handgriffe steckt und vorn eine etwas weniger weite,
,j S COn i s che Röhre hat, welche die Mündung der Pistole darstellt. In eine auf
» ,. Ul) teren Seite befindliche kurze Messingröhre ist eine enge Glasröhre ein-
r . e * > durch welche, fest eingekittet, ein bis an die obere Wand der Pistole
Roh en<^er Draht geht, welcher aussen eine kleine Kugel trägt. Man füllt die
Y r, .ni ^ Wasserstoff, wodurch in derselben das explosive Gasgemisch entsteht,
Uni s ^» indem man die Mündung nach unten hält, mit einem weichen Korke
L nän ert die oben bezeichnete kleine Kugel dem Knopfe einer kleinen geladenen
'4n 1 6ller Flasche. Es erfolgt Ueberspringen des elektrischen Funkens, Ent-

n g des explosiven Gemisches und Heraustreiben des Korkes mit heftigem Knalle.
Uiifl er m der Luft vorhandene Stickstoff hat an der Verbrennung keinen Antheil
die p ^^ ' n Folge dessen, indem er die Verbrennungstemperatur erniedrigt,
Stoff JX^ on ab- Deshalb ist die Explosion weit heftiger, wenn man das Wässer¬
ig b s mit Sauerstoff, anstatt mit atmosphärischer Luft mischt, und am stärksten,
w ird r 1811 ~ ^°'" ^ asse rstoff mit 1 Vol. Sauerstoff mischt. Eine solche Mischung
Und n a ^S as genannt. Zur Darstellung desselben mischt man Wasserstoff

' auerstoff in dem entsprechenden Verhältniss.
l[ e le JBehon erwähnt, entsteht bei der Verbrennung des Wasserstoffes die grösste

Wä rme, mehr, als bei der Verbrennung eines jeden anderen Körpers;
25*
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die höchste Temperatur, welche überhaupt bei der Verbrennung entstehen kann,
entsteht, wenn Wasserstoff durch reinen Sauerstoff verbrannt wird. Wollte man
das Gemenge von 2 Vol. Wasserstoff und 1 Vol. Sauerstoff, also das Knallg aS i
aus einem Behälter durch eine Köhre ausströmen lassen und an deren Mündung
entzünden, so würde sich die Verbrennung in den Behälter fortpflanzen und
diesen unter starker Explosion zertrümmern. Gefahrlos erhält man eine Knallg aS '
flamme, wenn man die Bestandtheile des Knallgases erst unmittelbar vor der
gemeinsamen Ausströmungsöffnung mischt. Dies erreicht man dadurch, dass man
die Gase aus getrennten Gasometern in den DANiEL'schen Hahn einströmen lässt,
bei welchem sich die Röhre für Sauerstoff innerhalb der Bohre für Wasserstoff
befindet und erst an der Spitze sich mit dieser vereinigt. In der Knallgasflamme
schmelzen mit Leichtigkeit sehr strengflüssige Substanzen, wie Platin, Kieselsäure,
Thonerde. Lässt man die Knallgasflamme auf ein zugespitztes Stück Kreide,
Aetzkalk, Magnesia oder Zirkonerde einwirken, so werden diese Substanzen z Qf
Weissgluth erhitzt und verbreiten ein blendend weisses Licht, welches a ŝ
DßDMMOND'sches Kalklicht zu Beleuchtungszwecken Anwendung findet.

Der Wasserstoff besitzt namentlich in statu nascendi und auch in erhöhter
Temperatur eine grosse Affinität zum Sauerstoff, mit welchem er sich zu Wasser
verbindet. Daher wirkt er reducirend. Man verwendet daher den Wasserstoff zur
Abscheidung mancher Metalle aus ihren Oxyden. Aehnlich wie die Oxyde mancher
Metalle, werden auch manche Schwefelmetalle und Chlormetalle unter Bildung v ° n
Schwefel- und Chlorwasserstoff zerlegt.

Palladium absorbirt bei Rotbglühhitze oder als negative Elektrode bei der
Elektrolyse des Wassers nicht unbeträchtliche Mengen von Wasserstoff. Dabei
dehnt sich das Palladium aus, wird leichter, ohne jedoch sein metallisches Aus¬
sehen oder an seiner Leitungsfähigkeit für Wärme oder Elektricität zu verlieren.
Es verhält sich somit die Verbindung des Palladiums mit Wasserstoff, Pd a H, wie
eine Legirung zweier Metalle, woraus schon Graham schloss, dass der Wasser¬
stoff der Dampf eines sehr flüchtigen, flüssigen Metalles von 0.62—0.63 specifischeffl
Gewicht sei.

Auch andere Metalle, wenn auch in viel geringerem Grade als Palladium,
vermögen Wasserstoff zu absorbiren, so Schmiedeeisen bei Rothglühhitze, Kupfer,
Platinschwamm, Silberdraht. Auch Kalium und Natrium verbinden sich in erhöhter
Temperatur mit Wasserstoff zu Verbindungen K 2 H und Na 3 H. Wasserstoff findet
Verwendung als Reductionsmittel, als Material zur Füllung von Luftballons, und
gemengt mit Sauerstoff zur Speisung des Knallgasgebläses. Zu Beleuchtungszwecken
kann die farblose Flamme des Wasserstoffes direct keine Verwendung finden, w°* 1
aber wird Wasserstoff zu Beleuchtungszwecken verwendet, indem man ihn mit
leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen sättigt oder indem man in die Flamme des
Wasserstoffes feste Körper (Körbe aus Platin) bringt, welche dann zur Weiss'
gluth erhitzt werden (Platingas). H. Beckurts.

WaSSerStoffsälire wurde von Busse ein Milchconservirungsmittel genannt,
das aus einer wässerigen Lösung von 3 Procent Wasserstoffsuperoxyd und 5 Proeent
Borax mit etwas freier Salzsäure bestand. Eine besonders conservirende Wirkung
ist dem Mittel nicht zuzuschreiben. — Wasserstoffsäuren heissen auch die
Wasserstoffverbindungen der Halogene und der diesen nahestehenden AtomgrupP eD '
z. B. Chlorwasserstoffsäure, Rhodanwasserstoffsäure etc.

WaSSerStoffSUlfid, s. Schwefelwasserstoff, Bd. IX, pag. 162.
Wasserstoffsuperoxyd, H 2 0 2 . Ist aufzufassen als die Vereinigung der

beiden einwerthigen, im freien Zustande nicht bekannten Hydroxylgruppe 0 •
H-O-O-H. Wurde 1818 von Thenard entdeckt. Findet sich in kleiner Menge in
der Atmosphäre, im Regen und Schnee. Im Regenwasser wurden zwischen 0.04 mg
und 1 mg im Liter gefunden. Es entsteht stets in kleiner Menge bei einer Reihe
von Oxydationen, die sich bei Gegenwart von Wasser vollziehen, so bei langsamer
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x ydation von Phosphor, Zink, Cadmium, von Terpentinöl und anderen ätherischen
e| en. Man stellt das Wasserstoffsuperoxyd am zweckmässigsten aus dem Baryum-
Peroxydhydrat dar. Zur Gewinnung des Baryumsuperoxydhydrats trägt man
^zerriebenes Baryumsuperoxyd unter Abkühlung in verdünnte Salzsäure ein,
8 die Säure fast neutralisirt ist. Zu der filtrirten Lösung fügt man so viel
ai"ytwasser, dass ein geringer Niederschlag von Baryumsuperoydhydrat entsteht,
e'chen man mit dem gleichzeitig niedergefallenen Eisen- und Aluminiumhydroxyd
. rnt filtrirt und aus dem Filtrat durch weiteren Zusatz von Barytwasser
n es Baryumsuperoxydhydrat abscheidet. Dieses wird gesammelt, ausgewaschen
1 im feuchten Zustande zur Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd verwerthet.

dem Zwecke trägt man dasselbe in kohlensäurehaltiges Wasser ein :
Ba 0 2 + C0 2 + H, 0 = H, 0 2 + Ba CO s

0(>er zerlegt es mit kali
Saur en Reaction zufügt:

Ba 0 2 + H 2 SO, = H 2 0, + Ba S0 4 .
^ u ie so erhaltene Lösung des Wasserstoffsuperoxyds wird von dem ausgeschiedenen

r yumcarbonat, beziehungsweise Baryumsulfat abfiltrirt.
, 7>urcD Concentration dieser Lösung des Wasserstoffsuperoxyds im Vacuum

. a 't man dasselbe in Gestalt einer syrupdicken, färb- und geruchlosen Flüssig-
v 't von 1.453 specifischem Gewicht, welche auch in Alkohol löslich ist. Wasser-

1 ]st das Wasserstoffsuperoxyd noch nicht erhalten worden. Seine Lösung
tällt schon bei gewöhnlicher Temperatur in Wasser und Sauerstoff, beim

J Wärmen auf 100° vollzieht sich diese Zersetzung mit explosionsartiger Heftigkeit,
"gleichen beim Eintragen von fein vertheiltem Silber, Gold oder Platin. Es

er zerlegt es mit kalter verdünnter Schwefelsäure, welche man bis zur schwach

s " z t stark oxydirende, wie auch stark reducirende Eigenschaften; so werden
banische Farbstoffe gebleicht, Sulfide in Sulfate, Chromsäure in Ueberchromsäure
"Wandelt, aus Schwefelwasserstoff Schwefel, aus Jodwasserstoff Jod ausgeschieden.

H 2 0 2 + H 2 S = 2 H 2 0 4- S ;
H 2 0 2 + 2HJ = 2H 2 0 + J 2 !

oilber-, Gold- und Quecksilberoxyd werden unter Entwickelung von Sauerstoff
> Metall reducirt, Ferricyankalium in Ferrocyankalium verwandelt: Ag 0 0 +
J 2 0 2 = Ag 2 + H 3 0 + 0 2 .

Mangansuperoxyd wird bei Gegenwart verdünnter Schwefelsäure unter Ent-
Kelung von Sauerstoff und Bildung von Manganoxydulsalz zersetzt: Mn 0 2 +

flä 0 a + H 2 SO, = Mn S0 4 + 2 H 2 0 + 0 2 .
j, J an kann Wasserstoffsuperoxyd in wässeriger Lösung leicht durch die folgende

ction erkennen. Indigolösnng wird durch Wasserstoffsuperoxyd bei Gegenwart
Eisenvitriol entfärbt, Guajakharztinctur erst auf Zusatz von Eisenvitriol oder

hl au gefärbt (Unterschied von Ozon). Fügt man zu einer Lösung von Wasser-
su peroxyd verdünnte Schwefelsäure, Aether und einige Tropfen einer sehr

Blut
stoffi

di l,I?n ';en Lösung von Kaliumchromat und schüttelt tüchtig durch, so nimmt
, ^o i n Folge der Bildung von Ueberchromsäure eine schön blaue Färbung
st ff * man zu e i ner Mischung von Ferricyankalium und Ei'-enchlorid Was«er-
1{P ""Peroxyd, so bildet sich Berlinerblau. Sehr empfindlich sind die folgenden
z* ' ? nen: Setzt man zu einer verdünnten Lösung von Wasserstoffsuperoxyd
ftirbf . °P^en Bleiessig, Jodkaliumstärkekleister und verdünnte Essigsäure, so
Zw ' S1°k *^ e Mischung in Folge der Bildung von Jodstärke blau. Bläuung tritt
\y ens ein, wenn man die Lösung von Wasserstoffsuperoxyd mit etwas Jod-
(} Ins tärkekleister und wenig oxydfreiem Eisenvitriol versetzt. Traube fügt zu
Scli Ur ^P uren von Wasserstoffsuperoxyd enthaltenden Lösung etwas verdünnte
Jj e 'elsäure, Jodzinkstärkelösung und 1—2 Tropfen einer zweiprocentigen
Seo ersu ^ atlösung und etwas Eisenvitriol, worauf sofort oder nach wenigen

«nden Blaufärbung eintritt.
Lfi« Ur °l Uan titativen Bestimmung des Wasserstoffsuperoxyds in wässeriger

S titrirt man eine abgewogene Meuge derselben nach dem Verdünnen mit

I
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Wasser und Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure mit Kaliumpermanganatlösung
von bestimmtem Wirkungswerthe :

2KMn0 4 + 5H 2 0 2 + 3 H 2 SO, = K 2 SO, + 2MnS0 4 + 8 H 3 0 + 100.
1 Th. Kaliumpermanganat entspricht also 0.538 Th. Wasserstoffsuperoxyd-
Man kann die Lösung von Wasserstoffsuperoxyd auch auf eine mit Schwefel

säure angesäuerte Lösung von Jodkalium einwirken lassen und das ausgeschieden
Jod mit Natriumthiosulfat titrireu.

Kleine Mengen Wasserstoffsuperoxyd in Flüssigkeiten kann man auch aU
colorimetrischem Wege bestimmen, indem man die Intensität der blauen Färbung)
welche auf Zusatz von Jodkaliumstärkekleister entsteht, vergleicht mit der Färbung)
welche dasselbe Reagens in Lösungen von Wasserstoffsuperoxyd von bekanntem
Gehalt hervorruft. Auf Salpetersäure, welche sich im Wasserstoffsuperoxyd de
Handels häufig findet, prüft man durch Eindampfen unter Zusatz von saurem
kohlensaurem Natrium zur Trockne und Zusatz von Brucin zu dem mit verdünnte
Schwefelsäure aufgenommenen Rückstände. Wässerige Lösungen des Wasserst 0 ""
superoxyds dienen zum Reinigen von Oelgemälden und Kupferstichen. BleiweisSj
welches auf alten Oelgemälden durch die Einwirkung von Schwefelwasserstoff
geschwärzt ist, wird schon durch verdünnte Lösung von Wasserstoffsuperoxyd lü
Sulfat verwandelt und dadurch in seiner ursprünglichen Farbe wieder hergesteh ■
Auch zum Bleiehen von Federn. Haaren, Elfenbein wird es benutzt. Unter den1
Namen „Eau de fontaine de Jouvence" oder „Golden hair water" wird e lD
verdünnte Lösung von Wasserstoffsuperoxyd namentlich in England benutzt, n"
Haaren ein eigenthümliches Blond, welches zwischen Aschgrau und Hochgelb lU
der Mitte steht, zu verleihen. In der analytischen Chemie findet Wasserstoff'
superoxyd bislang nur beschränkte Anwendung, z. B. zur Oxydation v °
Schwefelarsen. H. Beckurts-

WaSSerStoffSliperSlllfid, H 2 S,, eine jener Verbindungen des Wasserstoffs
mit dem Schwefel, welche schwefelreicher sind als der normale Schwefelwasser
stoff und allgemein als Wassers toffpoly Sulfide zusammengefasst werden-
Sie bilden meistens ölige, übelriechende Flüssigkeiten, schwerer als Wasser un
in diesem unlöslich, ohne grosse Beständigkeit und daher schon bei gewöhnlicher
Temperatur, noch schneller in der Wärme, in Schwefelwasserstoff und Schwer
zerfallend. Das obengenannte Wasserstoff supersulfid, H 2 S 2 , kann ä '
Wasserstoffsuperoxyd betrachtet werden, in welchem der Sauerstoff durch Schwele 1
substituirt ist. Die Verbindung bildet sich beim Eingiessen einer Lösung v ° n
Calciumdisulfid, Ca S 2 , in concentrirte Salzsäure: CaS 2 + 2HCl = CaCl 2 + H 2 w•■•
Schwere, ölige, widerlich riechende, organische Farbstoffe bleichende, in H 2 S un
S zerfallende Flüssigkeit. Ganswindt.

WaSSerSUCht, s. Hydrops, Bd. V, pag. 329.
Wasserversorgung, s. Wasser, pag. 358.
WaSSerWage, Libelle, ein kleines Instrument zur Prüfung oder Fest¬

stellung der horizontalen Ebene. Es besteht aus einer fast vollständig mit WaS se
oder Weingeist gefüllten, an beiden Enden geschlossenen oder zugeschmolzenen
Glasröhre, welche nur noch eine grössere Luftblase enthält. Diese Röhre hat em e
messingene Fassung, welche den mittleren Theil der Röhre mit einer eingeritzt 611
Scala frei lässt. Erscheint die Luftblase unter der Mitte der Scala , so ist °-ie
Libellenachse horizontal. In der Pharmacie und Chemie werden Wasserwag 6
bisweilen angewendet, um zu prüfen, ob ein Apparat horizontal steht, hauptsäch¬
lich aber bei der Einstellung von Analysenwagen.

Water-ClOSet, 8 . Closets, Bd. III, pag. 172.
Watt ist die vom Congresse der Elektriker (1881) festgesetzte praktische

Arbeitseinheit, die insbesondere zur Messung der Arbeitsleistungen elektrisch 6
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laren

tröme Anwendung findet. Die absolute Arbeitseinheit, Erg genannt, ist die
Ar ßeit, welche die Kraft von der Intensität Eins bei einer Verschiebung ihres An-
briffspunktes längs ihrer Richtung um 1 cm leistet, wobei als Kraft Eins jene
•pt) die der Masse 1 g in der Secunde eine Beschleuniguug von 1 cm ertheilt.
" solcher kleinen absoluten Einheiten geben dann ein Watt. Bei elektrischen
trömen gibt ein Watt die Arbeit an, welche ein elektrischer Strom von der Stärke

^ ln_ Ampere (s. Strom, elektrischer, Bd. IX, pag. 482) in einem linearen
ei terstück, an dessen Enden eine Spannungsdifferenz von ein Volt (s. d.,
*■ X, pag. 321) herrscht, in einer Secunde leistet.

Es besteht also die Beziehung; Ein Watt = Ein Ampere X Ein Volt, aus
elcher auch die häufig gebrauchte Bezeichnung Voltampere statt Watt ihre Er-

, arung findet. Um eine in Watts ausgedrückte Arbeit auf die gebräuchlichere Ein-
ei t Meterkilogramm zurückzuführen, braucht man die Anzahl

/•r?-rcn die in M et e rn ausgedrückte Beschleunigung der Schwere (9,:
^in Meterkilogramm = Ein Watt: 9.808).

der Watts nur
zu dividiren

Pitsch.

" ätta, Watte (ouate), besteht aus weichen, leichten Tafeln, die aus auf¬
gelockerter und geschlagener Baumwolle auf der Wattemaschine hergestellt

Hü. Watte schlechtweg ist daher immer Baumwollwatte. Sie dient
ekanntlich zur Fütterung von Kleidern, Decken, als Polsterungsmaterial; neuestens
lrcl sie auch in Gestalt dünner meterlanger Cylinder augefertigt, die zum Aus¬
übten der Fenster- und Thürfugen dienen. Damit der lose Zusammenhang
' m germaassen gefestigt wird, überzieht man die beiden Tafelseiten der Watte mit
ner dünnen Leim- oder Dextrinlösung.

ßfiuss'sche Watte, s. Verbandstoffe, pag. 245.
Ouate vegetale, s. Pflanzendunen, Bd. VIII, pag. 63.
Schaf wollwatte, neuestens als antirheumatisches Einschlagmittel

rz eugt, ist entsprechend den Eigenschaften des thierischen Haares mehr filzig und
eQ arf daher auch keiner Leimung.

s eidenwatte, s. Seide, Bd. IX, pag. 201. T. F. Hanausek.

. "ättle oder Mimosa heissen im Handel die australischen, von Acacia-
te n stammenden Gerberinden. Die meiste und beste Wattlerinde liefert Acacia

yurrens Willd. , welche in Neusüdwales in grossem Maassstabe cultivirt wird.
6 'st hart, schwer, borkefrei und bei einem Gerbstoffgehalt von .30 Procent

ach Eitneb das beste und ausgiebigste Gerbmaterial.
Ausgezeichnete Wattlerinde liefern auch Acacia penninervis, A. lasiophyüa,

■ fnollissima, A. saligna und A. harpovhylla (v. Höhnel , Gerberinden.Berlin "1

Wau
J. Moeller.

fette
Es

ist Reseda Luteola L. (Bd. VIII, pag. 532).

Waiigelb, s. Luteolin, Bd. VI, pag. 424.

WaUSamenÖl, das durch Pressen der Samen von Reseda Luteola erhaltene
dünnflüssige, dunkelgrüne, widerlich riechende Oel von 0.935 spec. Gew.

*ird erst bei — 30° fest und trocknet leicht an der Luft.

Wayne'S LÖSUng zum Nachweis von Glycose ist eine Lösung von 2 g
"P'ersulfat, 10 g Aetzkali, 10 g Glycerin in 200 g Wasser. Glycose reducirt
ese (verdünnte) Lösung in der Wärme unter Abscheidung von Kupferoxydul.

Weber'S Alpenkräuter-Thee soll, nach der vom Verfertiger selbst ver¬
pflichten Vorschrift, zusammengesetzt sein ans: 20 Th. Folia Sennae

. zxandr. parva, 3 Th. Lignum Guajaci, je 2 Th. Herba Matrisylvae und
ß l i ef°m> Folia Farfarae und MentJiae jpip., Lignum Sassafras, je 1 Th.

üix Althaeae und Liquiritiae, Flores Arnicae, Calendulae , Carthami und
ba ^iuci. *

I
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Weberdistel oder Weberkarde ist Dipsacus Fullonum M$>-
(Bd. III, pag. 506).

Wechselfieber, s. Malaria, Bd. VI, pag. 504.
Wechselstrom nennt man einen elektrischen Strom, der beständig in rascher

Aufeinanderfolge seine Richtung wechselt. Dem Verhalten nach unterscheidet er
sich nur insofern von einem stets gleichgerichteten Strom, als alle von der Strom"
richtung abhängige Wirkungen, wie z. B. chemische, elektromagnetische und
elektrodynamische, so weit letztere sich auf Ströme von constanter Richtung be¬
ziehen , ausbleiben, während die Wärme-, Inductions- und physiologischen Wir-
kungen vorhanden sind, ja die letztgenannten sogar bei Wechselströmen unver-
hältnissmässig stärker auftreten als bei stets gleichgerichteten Strömen von der¬
selben Intensität. Ebenso wie die Ströme von constanter Richtung werden attO"
die Wechselströme im Grossen durch Induction erzeugt, und die hierzu geeignete 0
Maschinen führen den Namen Wechselstrommaschinen. Wechselströme finden i°
neuester Zeit insbesondere bei der Kraftübertragung vermittelst Transfo r "
matoren (s. d., pag. 72), ferner noch in Inductionsapparaten zu ärztlichen und
physikalischen Zwecken, bei Widerstandsmessungen in flüssigen Leitern und bei 3 er
Schallübertragung durch Telephone Anwendung. Pitsch-

Wechselzersetzungen sind chemische Zersetzungen durch doppelte Wahl¬
verwandtschaft.

Wedel ffrons) nennt man die Blätter der Farne. Sie sind im Verhältnis
zur Achse immer sehr gross und im Knospenzustande an der Spitze spiralig e in "
gerollt. Zum Unterschiede von den gewöhnlichen Laubblättern wachsen die Wedel
nicht an der Basis, sondern an der Spitze; auch zeigen sie in der Nervatiou
und im anatomischen Baue charakteristische Eigenthümlichkeiten. Man hielt die
Wedel früher für Zweige mit begrenztem Längenwachsthum und die Spreu¬
schuppen für die eigentlichen Blätter der Farne; diese Ansicht ist aber jetzt
allgemein aufgegeben.

Wedel's Elixir pectorale, s. Bd. in, pag. 710. — Wedels Pulvis pecto-
ralis, s. Bd. vni, pag. 400. — Wedel's Tinctura carminativa s. Bd. X, pag. 28.

WedgewOOd, eine eigene, nach ihrem Erfinder benannte Steingutmasse;
s. Thonwaaren, pag. 4.

Wegebreit, Wegerich, Wegetritt, Wegwart, ist Herba Piantagini s
(Bd. VIII, pag. 247).

Wegedom ist Rhamnus Frangula.
Wehen ist im Allgemeinen nur ein anderes Wort für Schmerzen. Im Be¬

sonderen bezeichnen sie jedoch jene Schmerzen, welche während der Schwange 1""
schaft, vor und nach der Geburt mit den krampfartigen Zusammenziehungen der
Gebärmutter einhergehen. Gewöhnlich werden diese Zusammenziehungen selbst
Wehen genannt. Sie beginnen in der Regel erst in der 40. Schwangerschafts¬
woche und werden immer häufiger und intensiver, je weiter sich die Schwange r "
schaft der Geburt nähert. Sie sind die treibende Kraft bei der Ausstossung der
Frucht und bei der Ausstossung der Nachgeburt — der Placenta. Die Wehen,
welche die Placenta ausstossen, werden Nachwehen genannt. Wehenschwäcb e
oder Fehlen der Wehen ist gleich gefährlich für Mutter und Kind u nCl
kommt bei lang andauernden Geburten, bei ungünstigen Fruchtlagen, bei enge 11
Becken , bei gleichzeitiger Anwesenheit schwerer Allgemeinerkrankungen u. s. *■
vor. Ausser den mechanischen, thermischen und elektrischen Mitteln, welche
angewendet werden, um die Wehenthätigkeit anzuregen, gibt es ähnlich wirkend
medicamentöse Mittel (s. Emmenagoga, Bd. IV, pag. 7).
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der

"Giberkraut ist Herba Artemiaiae. — Weiberkrieg ist Ononis spinosa L.

Weibezahn's präparirtes Hafermehl s . Bd. v, pag. 69o.
Weichbast bezeichnet die aus nicht verdickten Elementen bestehenden Theile

secundären Rinde, also Bastparenchym und Siebröhren im Gegensatz zu Stein¬
ten und Bastfasern. — S. Rinde, Bd. VIII, pag. 582.

Weichblei, Frischblei, heisst das aus der Bleiglätte durch den Process des
" 'ättefrischens" gewonnene Handelsblei.

Weichbraunstein,M Weichmanganerz, heisst das reine, pseudomorphe
a öganüberoxyd, welches in Säulen des rhombischen Systems krystallisirt und sich
■Nassau, Hessen, Thüringen, Harz, Erzgebirge findet.

Weichgummi = vulkanisirter Kautschuk.

i "®'ChharZ8. Man unterscheidet die Harze nach ihrer Consistenz zuweilen
/ iar tharze und Weichharze. Sie sind im Allgemeinen um so weicher, je

enr ätherisches Oel sie enthalten.

"GlChlothen. Hierunter versteht man die Vereinigung zweier Metallstücke
• einer relativ leicht schmelzbaren Metalllegirung, in welcher Zinn denMittel

auPtbestandtheil ausmacht
as

lau
i—.^ouaiiuiuen ausmaeui, des sogenannten Weich-, Zinn- oder Schnelllothes

5 Weichlöthen wird überall dort angewendet, wo keine grosse Festigkeit ver
St oder wo die Beschaffenheit respective Grösse des zu löthenden Gegenstandes
stärkeres Erhitzen (wie beim Hartlöthen) nicht verträgt.

Ule zu löthenden Metallflächen müssen vollständig rein und oxydfrei
serdem ist Sorge zu tragen, dass sich während der Arbeit nicht von

Ux yd bilden k

sem,
Neuem

?ann.
fpH ^ em Ende wird die Löthfuge zunächst mit Oel, Colophoniumpulver, Löth-
~, °der Löthwasser bestrichen. Das Löthfett ist ein geschmolzenes Gemisch von

°phonium und Talg; durch Zusatz von Paraffinöl kann dasselbe leichtflüssiger
a cht werden. Unter Löthwasser versteht man eine concentrirte Auflösung

d\ ^ ln ^ c hlorid und Salmiak in Wasser. Am vortheilhaftesten wird das Löthwasser
r, n Auflösen von 1 Th. Zincum chloratum siccum in 3—4 Th. Wasser unter

atz von etwas stark verdünntem Liq. Ammonii caustici hergestellt. Während
tr" f8 ^ usa *zes wird die Lösung stark umgt schüttelt und so lange mit dem Ein-

iw- fur tg' e fa hren bis der entstandene Niederschlag nicht wieder verschwindet.
be * dieser trüben Flüssigkeit werden die Metallflächen mittelst eines Pinsels
üp l en ' ^*as Auftragen des Lothes auf die zu löthende Fuge geschieht in der

^ mittelst des Löthkolbens.
Verl erse " )e besteht aus einem hammerförmigen, an der einen Seite keilförmig

Rufenden Stück Kupfer von 200—300 g Gewicht. Als Stiel dient ein längerer,
Hol ?' nem Holzgriff versehener dünner Eisenstab. Der Löthkolben wird in einem
d;„ 0n ^en feuer nur so weit erhitzt, bis beim Bestreichen desselben mit Salmiak

anfängt, stark zu verdampfen,
seh 6Ue ^gebrauchte Löthkolben werden zuerst mit Löthwasser bestrichen, bei
(ja gebrauchten ist dies nicht nöthig. Beim Ueberfahren über das Loth wird

1 oe an der Oberfläche von dem heissen Kolben geschmolzen und bleibt als
IJ 0iv tropfen an demselben hängen. Durch langsames Hin- und Herbewegen des
er j)j, ens a uf der Löthfuge wird diese selbst bis über den Schmelzpunkt des Lothes
sieb k Un<^ dadurch zum Aufsaugen des Lothes veranlasst. Mit Vortheil lassen
klei U kleine Kölbchen von 50 g Gewicht verwenden, wenn es sich um Löthungen
l n ? rer Oegenstände handelt; das Erhitzen geschieht dann im Bunsenbrenner,
dm. y, nen Gewerben werden Kolben angewandt, welche während der Arbeit
Tver i Zuleitung einer Stichflamme von Leuchtgas fortwährend heiss erhalten
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Auch hat man hohle Löthkolben mit einer Reihe von Löchern construirt, a Uo
welchen das, durch den hohlen Stiel zugeführte Gemisch von Leuchtgas und Lut i
uach Art der Bunsenbrenner herausbrennt und den oberen Theil des Kolben
während des Gebrauches heiss erhält.

Nach längerem Gebrauch legirt sich die Oberfläche des Kolbens mit dem Lot
und verhindert ein kräftiges Haften desselben an der Löthbahn. In diesem f a
muss die Oberfläche abgefeilt und weiter wie ein neuer Kolben behandelt werden. -L"
Bildung dieser Legirung wird durch zu starkes Erhitzen beschleunigt und ist daher thun-
liehst zu vermeiden. In allen Fällen ist die Löthbahn des Kolbens nach jedem Erhitze
desselben auf Salmiak abzustreichen, um die entstandene Oxydschicht zu beseitige 11-

Die Klempner verwenden als Loth gewöhnlich eine Legirung von 1 Th. Zw
und 1 Th. Blei (Schmelzpunkt = 200°). Das beste, dünnflüssigste Loth, welches
mit Leichtigkeit auch in die feinsten Fugen dringt, erhält man durch Zusammen
schmelzen von 5 Th. Zinn und 3 Th. Blei (Schmelzpunkt 181») = 37.5 Pr°'
cent Bleigehalt. Nach der deutschen Reichsverordnung vom 25. Juni 1887, b e
treffend den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen, dürfen jedoch E sS _''
Trink- und Kochgeschirre, sowie Flüssigkeitsmaasse an der Innenseite nur nii
einem Loth gelöthet werden, welches nicht mehr als 10 Procent Blei enthält-
Nach §. 3 dieses Gesetzes fallen hierunter auch die Conservenbüchsen.

Bei solchen Arbeiten, bei welchen ein Durchmessen des Lothes durch feine Fug e11
vermieden werden soll, z. B. beim Einlöthen von messingenen Hähnen in Bleirom 6)
müssen Lothe mit stärkerem Bleigehalt angewendet werden. Gewöhnlich wird hier
zu eine Legirung von 2 Th. Zinn und 3 Th. Blei (Schmelzpunkt 223°) benutz*-
In einzelnen Fällen ist zur Sicherung der Löthstelle eine dicke Schicht L ot
aussen aufzutragen, z. B. bei rechtwinkeligen Verbindungen zweier Bleirohre. B ier
zu bedarf es eines sehr zähflüssigen Lothes, sogenanntes „Schmierloth". DasselD^
wird durch Zusammenschmelzen von 2—3 Th. Blei und 1 Th. Zinn hergestellt)
der Schmelzpunkt dieses Lothes liegt bei 240°—260°.

Wenn es sich um Löthungen grosser Metallmassen, z. B. dicker Bleiröhre
handelt, ganz besonders dann, wenn das Schmierloth angewendet werden fflüS'
wird statt des Löthkolbens ein Spiritusgebläse (Aeolipile) gebraucht und das *
Stangenform gebrachte Loth gleichzeitig mit der Löthstelle erhitzt und durch H in
und Herstreichen der Stange das schmelzende Ende ausgebreitet.

Mit vorstehenden Zinnbleilegiruugen lassen sich alle Metalle mit Ausnahme ^
Aluminium und einzelnen Sorten Gusseisen löthen. Für Aluminium ist eine Leg 1
rung von 5 Th. Zinn und 1 Th. Aluminium erforderlich; die Löthung selbst g e '
schieht mit dem Kolben. Reines Zinn löthet man besser mit ganz reinem ZW 11,

Um die Bildung von Oxydschichten zu verhindern, erfordern einzelne Meta»
verschiedene Behandlung. Für die meisten ist es gleichgültig, ob Löthwasser, Löt
fett oder Colophonium angewendet wird. Blei und Silber sind jedoch immer W1
Colophonium oder Löthfett zu behandeln, während Zink nur nach dem Bestreiche 11
mit Löthwasser sich löthen lässt. Im Allgemeinen kann man mit LöthwaSS 0
leichter löthen, als mit Colophonium oder Löthfett, nur müssen die Löthstellen lD^
ersteren Falle sehr sorgfältig mit Wasser abgespült werden, um das überschüssig
Zinkchlorid zu entfernen; dessenungeachtet lässt sich auf Eisen ein späteres Roste
an diesen Stellen kaum vermeiden.

Bisweilen sind Löthungen in Höhlungen oder solchen Stellen vorzunehm eI1>
welche das Hineingelangen auch des kleinsten Kolbens nicht gestatten. Sole 11
Löthungen können entweder mit dem Löthrohr oder, wenn die Verbindung kein 6
Temperaturerhöhung ausgesetzt werden soll, mit Wooü'scher Legirung gelöt fle .
werden. Diese Legirung besteht aus 1—2 Th. Cadmium, 2 Th. Zinn, 4 Th. Bl
und 7—8 Th. Wismut; sie schmilzt bei 71°; andere, leicht schmelzbare Wis© 11
legirungen sind für diesen Zweck zu spröde. Durch Einlegen der zu löthende
Gegenstände nebst Loth in heisses Wasser, dem etwas Salzsäure zugesetzt
lassen sich solche Löthungen leicht bewerkstelligen.

st)
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Zur Verbindung von Bleiplatten, welche zum Auskleiden von Bottichen zur
u 'Dahme von Schwefelsäure dienen sollen, werden die Metallränder mittelst der

tlc hflamnie einer Wasserstotfflamme direct zusammengeschmolzen, nachdem die
u Se mit Löthfett oder Colophoniumpulver bestrichen worden ist. Beim Löthen
011 Conservenbüchsen oder ähnlichen Gefässen, auf welchen sich durch die Hitze
es Löthens Wasserdämpfe entwickeln, ist eine feine Oeffnung zum Entweichen
er Wasserdämpfe auzubringen; dieselbe wird erst zuletzt möglichst schnell mit
ßem Tropfen Loth geschlossen. Gefässe oder Röhren können an denjenigen
eilen, welche von Wasser bespült werden, überhaupt nicht gelöthet werden, da

° nicht möglich ist, den Metallflächen die erforderliche hohe Temperatur zu er¬
eilen, wenn man nicht zur WoOD'schen Legirung greifen will. Th. Schorer.

Weichselkirschen, s. Cerasus, Bd. n, P a g . 622.
Weiüel S ReaCtiOII besteht darin, dass Xanthin, mit Chlorwasser und einer

PUr Salpetersäure eingedampft, einen gelben Rückstand gibt, der durch Einwir-
Uu g von Ammondampf tief gelbroth gefärbt wird.

Weidenbitter ist Salicin, s. d. Bd. VIII, pag. 696.
Weidenrinde, s. Salix, Bd. vm, pag. 709.
WeidenSChwamm ist Trametes suaveolens (Bd. X, pag. 71).
Weigel'SCher Kühler, gleichbedeutend mit LiEBiG'scher Kühler.
Weigersheim's Species febrifugae s. Bd. ix, pag. 340.
WeihnachtSWUrZ ist Helleborus niger L. (Bd. V, pag. 195).
Weihrauch ist Olibanum (Bd. VII, pag. 494).

. Weil'sche Krankheit ist eine dem Typhus in vieler Beziehung ähnliche,
lt; Milzschwellung, Gelbsucht und Nierenentzündung einhergehende acute In-

„etionskrankheit, welche von Weil zuerst (Deutsches Arch. f. klin. Medicin,
■ Bd.) beschrieben wurde.

"eilbach, in Hessen-Nassau, besitzt zwei kühle Quellen. Der F aulbr un nen
j^aält H,S 0.076, die Natr ouli thionquelle H 2 S 0.0035, NaCl 12.357,
7°1 0.068 und NaIIC0 3 13.887 in 10000 Th. Das Wasser des ersteren wird
Sendet.

■. Weilutza, in Rumänien, besitzt eine kalte Quelle mit NaS0 4 55.179 und
l 8S0 4 11.242 in 10000 Th.

ce Weimar'SCher Seifenbalsam ist Opodeldoc mit einem Zusatz von 5 Pro
nt Oleum Terebinthinae und 2 Procent Tinctura Cantharidum.

, «ein. Wein ist eine durch Selbstgährung des Traubensaftes gewonnene Flüssig¬
en! *m we iterea Sinne rechnet man auch durch Gährung anderer Obstsäfte
^ stan dene geistige Flüssigkeiten zu den Weinen (Apfel-, Johannisbeer-, Heidel-
d rwe *n )- Die Bildung des Zuckers beginnt in den Trauben schon frühzeitig und
si 1, behalt geht mit der fortschreitenden Zuckerbildung zurück :

e" beispielsweise:
Ende Juli . . . 0.5 Procent Zucker und 3.0 Procent freie Säure
Mitte August . . 2.5 „ „ „ 2.5 „
Anfang September 10.0 „ „ „1-2 „ „ „

October .15 ,, ,, „ 0 8 „

es zeigen

Ende 18 0.6
J !) . *u „ „ „ ".u „ „ „

(K i ^ s '; beginnt nach völliger Traubenreife die Weinlese, darauf das Pressen
k ernj der Beeren in verschieden, meist jedoch einfach construirten Pressen.

Zu v f ^ ewonnene Saft (der Most) enthält als Hanptbestandtheil 15—30 Procent
^ er j Dextrose und Laevulose; ferner 2—3 Procent andere Stoffe, darunter

1
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organische Säuren, Mineralstoffe, Protei'nsubstauzen, Peotin, Gummi, Extractivstofle 1
die Mineralstoffe bestehen hauptsächlich aus phosphorsaurem Kali. Das Verhältnis
zwischen Säure (Weinsäure) und Zucker ist nach der Lage, dem Jahrgang UI1
der Traubensorte verschieden, es schwankt von 1 : 29 (in guten Jahren bei g 11*6
Sorten) bis 1:16 (in mittleren Jahren bei leichten Sorten).

Auf der Höhe des Zuckergehaltes im Most und das Verhältniss des Zuckers Zur
Säure gründet sich zum grossen Theil die Güte der Weine.

Nur kurze Zeit bleibt der Most vollkommen süss, dann geräth derselbe in
Gährung und wird in den Weingegenden als Sauser, Pitzler, Federweisser u. s. w-
bezeichnet. Die bei der Gährung auftretende Trübung rührt grösstentheils v ° n
Hefe her.

Die Gährung des Traubensaftes ist eine Selbstgährung, d. h. es wir
keine künstlich erzeugte Hefe hinzugefügt. Die Hefeart, welche die Gährung des
Traubenzuckers herbeiführt, sitzt auf den Trauben und gelangt also bei der Pressung
mit in den Most: auch der Boden und die Luft der Weingärten enthält Hefezellen-

Man lässt entweder den ausgepressten Saft allein gähren, wie dies bei Weiss-
weinen geschieht, oder man lässt die Gährung sammt den Schalen (auch &en
Kämmen) vor sich gehen, wie bei den Rothweinen, auch bei den hellrothen sog 6 "
nannten Schillerweinen. Die Trester werden häufig noch für sich mit Wasser
und Zucker wieder übergössen, nochmals vergohren und geben dann die soge¬
nannten Tresterweine.

Man kann bei der Weingährung drei Stadien unterscheiden: 1. Die Haupt"
gährung, etwa 3—4 Wochen dauernd; 2. die stille oder Jungweingährung, weitere
3—4 Monate, bis in's Frühjahr dauernd; 3. die Lagergährung, welche bis Zur
vollkommenen Reife des Weines währt.

Nachdem die Hauptgährung, bei welcher sich die Hefe schliesslich als ziemh c
fester schlammiger Bodensatz absetzt, beendet ist, kommt der Wein auf die Lage*"
fässer. Die Jungweingährung, während welcher sich ausser Hefe auch Weinstei
absetzt, dauert etwa bis zum Februar oder März und der Wein wird nun aut
Neue in andere Fässer abgezogen.

Völlige Flaschenreife erreicht ein Wein erst nach 2—3 Jahren und auch dann
können bei zuckerreichen , ungenügend vergohrenen Weinen Nachgährunge 11
eintreten.

Die Gährung besteht in der Umsetzung des Zuckers in Alkohol und Kohle 0 '
säure, nur ein kleiner Theil des Zuckers bleibt bei den gewöhnlichen Weine 0
unvergohren; ausserdem bilden sich Glycerin und etwas Bernsteinsäure; die Anz3 ö
der Körper, welche ein Wein ferner enthält, ist eine sehr hohe, die Menge eW'
zelner dieser Körper, besonders derjenigen, welche die Blume ausmachen, dagege
eine sehr geringe. WTeder die analytische Zerlegung, noch die Nachahmung ^e
Bouquets der Weine ist bisher gelungen und die unter hochtönenden Namen ver¬
kauften Producte dieser Art sind höchst zweifelhafte Machwerke.

In etwas grösserer Menge (etwa 0.10 Procent) ist meist noch Traubenzucker
vorhanden, ferner Weinsäure , Aepfelsäure, Spuren Essigsäure, Salze, Farbstoff»
Gerbstoff, geringere Mengen eiweissartiger Stoffe, Extractivstoffe, Mineralstoff 6 '
unter diesen hauptsächlich Kali, Kalk, Phosphorsäure, Schwefelsäure.

Sehr häufig wird ein Klären oder Schönen des Weines ausgeführt, um
letzten Verunreinigungen aus dem Wein herauszuschaffen. Entweder kann die
durch Filtriren geschehen oder durch Zusatz klärender Mittel, Hausenblase, Kaoli°-

Ziemlich verbreitet ist das Gypsen des Weines, welches den doppelten Zwe 6lv
der Klärung und Haltbarmachung hat. Man setzt dem Weine gebrannten GyP
hinzu, wodurch nach der jetzt allgemein angenommenen Ansicht neutrales Calciu 1"
tartrat und (lösliches) saures Kaliumsulfat entstehen. Eine nicht über das nornia 1
Maass hinausgehende Gypsung ist als zulässig anzusehen; über die höchste zulässig
Grenze siehe weiter unten.

Von den Krankheiten des Weines sind in der Hauptsache folgende zu nennen •

die

all»«,
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L Das Sauerwerden. Dasselbe kommt besonders bei leichten Weinen vor,
r Qu dieselben zu grossem Luftzutritt ausgesetzt waren. Flaschenweine, welche

'ü Sauerwerden neigen, müssen schnell verbraucht werden. Auch ist vorge-
ü 'agen, etwas Pottasche hinzuzufügen oder durch Zusatz von Zucker eine neue

Ehrung- einzuleiten.
o f- Das Kahmigwerden geht meist dem Sauerwerden voran, es rührt von
. iinmelbildung (Mycoderma aceti) her, die man auf der Oberfläche in Form
n<* dünnen weissen Schicht sieht.

. "• Umschlagen oder Abstehen, hervorgerufen durch Milchsäureferment.
8 Mittel gegen beide Krankheiten ist Schwefeln angezeigt.
*■ Schleimigwerden, eine durch Zersetzung des Zuckers bedingte Bildung

, n Schleimsäure. Durch Zusatz von Gerbsäure soll dieselbe heilbar sein, auch
r °h Schwefeln und Einleiten einer neuen Gährung.

st w' ^*tterw erden, besonders bei Rothweinen durch Zersetzung des Gerb-
" es - Heilung durch Erwärmen auf 60°, auch durch Peitschen mit Luft.
"• Braun werden. Häufig bei Weissweinen, veranlasst durch ungenügendes

Ausfall
führ
Seh

en der Eiweissstoff'e. Durch Schönen mit Eiweiss zu verbessern, auch Auf-
en ,j er g e fe un(j Schwefeln wird empfohlen. Bisweilen tritt ein völliges

Warzwerden bei Weissweinen auf; dies ist durch einen geringen Eisengehalt
ln gt und durch Schönen mit Eiweiss wieder zu entfernen.
4ur Conservirung des Weines ist vor Allem die schweflige Säure in

tili ^ ^ 6S Schwefeins allgemein gebräuchlich und eine das normale Maass nicht
rsteigende Schwefelung wird auch vom hygienischen Standpunkte allgemein
zulässig erachtet. Es wird angenommen, dass ein Gehalt von 0.0008 Procent völlig

j., ugt, um den Wein haltbar zu machen; der Gehalt in den Weinen des Handels
'steigt diese Menge jedoch häufig um das Zehn-, ja um das Hundertfache.

, iJ1 neuerer Zeit ist in geringerem Umfange, besonders für medicinische Zwecke,
•Pasteurisiren mit Erfolg versucht. Der Zusatz von Salicylsäure, welchereh

'Ml

Walls empfohlen ist, hat sich nicht besonders eingeführt.
le Verbesserung der Moste und Weine und ihre erlaubten Grenzen hat

allen Zeiten die Volkswirthe, wie auch besonders in letzter Zeit die Gesetzgeber
(|: uäftigt (s. auch Untersuchungen der Nahrungsmittel u. s.w.). Von allen
d en Verfahren ist das nach dem Erfinder desselben (Gall) genannte Gallisiren
as verbreitetste.

asselbe besteht in dem Zusätze von Wasser und Zucker zu zuckerarmen,
v'o 'rerre ^cnen Mosten. Schon Chaptal hatte zu Anfang des Jahrhunderts den Zusatz
j Mucker (sowie von Marmorstaub zur Entsäuerung) empfohlen; da aber durch
d (»S 'cn ^7
all»

allisiren nicht nur die Güte des Weines, sondern auch die Menge durch
asserzusatz erheblich vermehrt wird, so erfreute sich dieses Verfahren bald

Hipt,eme ^ner Zuwendung. Wenn die durch dieses Verfahren herbeigeführte Ver-
n j , run g des Mostes innerhalb gewisser Grenzen bleibt, wird sich gegen dasselbe

»s einwenden lassen , keinesfalls darf die Verdünnung aber so weit getrieben
ei.i en ; dass etwa das Doppelte oder Dreifache der ursprünglichen Mostmenge
halten wird.

j> 0n ferneren Verfahren zur Verbesserung des Weines ist zu nennen: Das
rl lQ tisiren, welches in einem nochmaligen Gährenlassen der Trester mit
\ , ,erw asser besteht; das Scheelisiren, Zusetzen von Glycerin; das Alko-
ejj ,Slre n, Zusetzen von Alkohol zum fertigen Weine, sowie das Entsäuern mit

ischen Mitteln: Marmorpulver, Kreide, Zuckerkalk, neutralem Kaliumtartrat.
^ usser den gewöhnlichen Weiss- und Rothweinen kommen für medicinische
*ei m -^fracht die Schaumweine, wie auch besonders die Südweine (Liqueur-

)• Letztere werden auch mit dem Namen Medicinalweine belegt.
Jjj,.., Allgemeinen würde ein guter deutscher Wein als Arzneiwein den süssen
dj e eu zweifelhaften Ursprungs und zweifelhafter Güte sicher vorzuziehen sein;

* e rzte haben jedoch mit dem Vorurtheil und der völligen Unkenntniss des

I
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Publicums zu rechnen, welches einen süssen Wein dem blumereichen deutsche
Wein meist vorzieht.

Von den Südweinen, welche als Medicinalweine in Betracht kommen, sind z J
nennen. Spanische Weine : Sherry, Malaga, Madeira, Portwein. Griechische Weine •
Achaier, Malvasier, Santorin u. a. Ungarische Weine: Tokayer, Rüster.

Die qualitative Zusammensetzung aller Weine ist eine ähnliche; durch dl
Mengen der einzelnen Stoffe unterscheiden sich dieselben jedoch ganz wesentlich-
Rothweine enthalten Farbstoff und Gerbstoff, Südweine mehr oder weniger gross
Mengen Zacker, welcher allein von eingekochtem Traubensaft herrühren soll. De
Weingeistgehalt schwankt ausserordentlich, von etwa 7—8 Procent in leichtere
Weissweinen bis 16—1 8 Procent in schweren Südweinen.

Ueber die mittlere Zusammensetzung der Weine verschiedener Länder lS
hier eine Tabelle aufgestellt.

i Gew.-
;Procent|ExtractAlkohol!

Freie
Säure=
Wein¬
säure

Gly-
eerin

Mosel-Saarweine . .
Rheingauweine . .
Pfälzer Weine . . .
Badische Weine . .
Französ. Rothweine
Tiroler „
Oesterr. Weine . .
Ungar. Rothweine
Italienische Weine .
Spanische Rothweine
Tokayer Ausbruch .
Portwein.....
Madeira.....
Malaga......
Sherry......

7.99
8.00
8.00
7.50
8 00
9.08
7.93
9.02

12.00
12.78
9.44

16.69
15.40
11.93
L5.61

en Mi

2.24
2.60
2.43
1.78
2 56
2.34
2.13
2.54
3.44
3.35

23.63
8.05
5.52

21.73
2.63

0.79
0 81
0.67
0.58
0.57
0.62
0.67
0.67
0.52
0.49
0.57
0.40
0.43
0.55
0.39
7.01

0.72
0.85
1.12

0.73
0.65
0.68
0.79
145
1.09
0.62
0.43
0.74
0.4Ö
0.49

Pkos-
Asehe phor-

säure

0 175
0.23
0.21
0 19
0.25
0.22
0.19
0.22
0.29
0.61
0.32
0.23
0.35
0.41
0.49

Schwe¬
fel¬

säure

0.036
0.046
0.034
0.036
0.03
0.027
0.034
0.038
0.032
0-027
0.054
0.031
0.06
0.049
0.027

0.020
0.034

0.033
0.023
0.039
0.024
0.019
0.^2
0.034
0.023
0.075
0.043
0.209

Zucker ßerb-
stofl

0.031
0.20
0 24
0.12
0.30

0.44
0-38

19.44
5.82
3.23

17.11

0-18
0.17

0.15
0.18
0.22

Die liier angegebenen 'Mittelzahlen sind grösstenteils aus Koenig, Die menseD'
liehen Nahrungs- und Genussmittel. 3. Aufl., Bd. I, zusammengestellt. In diesem
Buche findet man über Zusammensetzung der Weine fast aller Länder das aU g
führlichste Material. Aeltere Analysen, deren Resultate mit den neueren m elS
nicht vergleichbar sind, sind bei obiger Zusammenstellung nicht berücksichtig ■
Die deutschen Weine sind seit einiger Zeit von einer zu diesem Zwecke unte
dem Vorsitze von Prof. Dr. Hilger gebildeten Commission auf's Neue nach Distric' en
untersucht; die Resultate, welche noch nicht ganz vollständig vorliegen
sich in der Zeitsehr. für analyt. Chemie. 1888 und 1889

Wenn auch nicht gesagt werden soll, dass durch die

vollständig vorliegen, finde'
unter „WeinStatistik •

dieser Tabelle aufg e'in
so
aus

kann imm
derselben

erb' 11
ge¬

führten Körper der Werth des Weines allein bestimmt wird,
eine Anzahl werthvoller Schlüsse auf die Zusammensetzung
zogen werden.

Auf die Feststellung der Menge oben genannter, sowie einiger weiter unten
erwähnter Körper erstreckt sich auch die Weinanalyse, und das Verhältniss ° e
genannten Körper zu einander ist für die Beurtheilung der Weine von Wichtig^ 61 "

Die Untersuchung eines Weines kann sich erstrecken:

1. Auf die natürlichen Weinbestandtheile, welche durch die Gährung " eS
Mostes entstanden sind.

2. Auf fremde Zusätze (Weingeist, Rohrzucker, Glycerin, Salicylsäure,
Stoffe u. s. w.) ,

3. Auf Zersetzungsproducte, welche durch Krankheit oder fehlerhafte Beba"
lung entstanden sind.

4. Auf zufällige schädliche Beimengungen (Blei, Kupfer).

Farh-

W a

■-1
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w Es werden daher in der Regel folgende Substanzen bei der Untersuchung eines
eines zu bestimmen sein: Extract, Weingeist, Glycerin, Zucker, freie Säure,
'Oeralbestandtheile, Schwefelsäure, Polarisation, fremde Farbstoffe bei Rothweinen.

fTn+^„ v____ ,1_____ tt ___j.!i„ jj„„ __• j r _____...... i,..~j.:____„„ ~„:.. . c<^ n ^fi~^l,„«
0 unter besonderen Umständen wird ferner zu bestimmen sein: Specifisches

e^icht, flüchtige Säuren, Salicylsäure, schweflige Säure, Gerbstoff, einzelne
1 ln eralbestandtheile, Weinstein und freie Weinsteinsäure, andere organische Säuren.

Schliesslich wird das Mikroskop als Hilfsmittel hinzutreten müssen, um die
Zungen, Niederschläge, Bodensätze ihrer Beschaffenheit nach aufzuklären.
, Bie einfachste Weinuntersuchung würde die Bestimmung von Extract, Wein¬

et) freier Säure und Asche zum Inhalt haben; eine erhebliche Streckung mit
asser, resp. mit Alkohol und Wasser würde sich schon aus dem Verhältniss
Ser Bestandtheile zu einander zuweilen ergeben.
im Deutschen Reiche richtet man sich bei Weinuntersuchungen nach den

Y ^hlüssen der von dem kaiserl. Gesundheitsamte einberufenen Commission zur
"embarung einheitlicher Weinuntersuchungsmethoden", welche in denjenigen

lc hern, welche die Weinanalyse zum Inhalt haben (Borgmann, Barth), abgedruckt
v. a - Auch bei der nachfolgenden Aufzählung der Bestimmungen werden diese

_ Cüliisse zur Grundlage dienen. In Oesterreich sind auf der gelegentlich des III. öster-
e mschen Weinbau-Congresses in Bozen stattgehabten Versammlung österreichischer
■lochemiker (1886) ähnliche Vereinbarungen getroffen worden. Diese, sowie

... ü die Bestimmungen, welche in der Schweiz, in Italien, Frankreich und Ungarn
a T diesen Gegenstand bestehen, finden sich (nebst den deutschen) zusammen-
? teilt in einer Broschüre: „Ueber die Beurtheilung der Weine auf ihre Echt-

lt; i. s. w." von der k. k. chem.-physiol. Versuchsstation in Klosterneuburg bei Wien.

Analytische Methoden.
l- Specifisches Gewicht. „Bei der Bestimmung desselben ist der Pikno-

"er oder eine mittelst Piknometer controlirte WESTPHAHL'sche Wage anzu-
*eö d.

üi,
geb.

e <i. Temperatur 15» C."
*• Weingeist. „Der Weingeistgehalt wird in 50—lOOccm Wein durch

^estillationsmethode bestimmt, die Weingeistmengen sind in der Weise anzu-
en , dass gesagt wird: in 100cem Wein bei 15° C. sind n Gramm Weingeist

^thait
(siehe

en. Zur Berechnung dienen die Tabellen von Baumhatjer oder von Hebner
unter Bier, Bd. II, pag. 250). (Auch die Mengen aller sonstigen Wein-

andtheile werden in der Weise angegeben, dass gesagt wird: In 100com bei
^- sind n Gramm enthalten.)"

l5o
~ ~,-„™.„ . j

_ i" e ^ en die zuletzt erwähnte Bestimmung wendet sich Koenig (unter Anderem
o in der letzten Auflage seiner „Nahrungsmittel"), indem er sagt, dass es

j l88en schaftlich sei, auf eine abgemessene Menge Gewichtstheile zu be-
inen. Allerdings wird bei den gewöhnlichen Weinen, deren specifisches Gewicht

, . a 0.99 beträgt, der Fehler versehwindend klein sein, dagegen kann derselbe
], . Zuc kerreiehen Südweinen ziemlich gross werden. Man wird daher zur Sicher-

stets das speeifische Gewicht angeben.
U le Ausführung der Weingeistbestimmung geschieht in der Weise, dass man
f r Vorlegen eines LiFBie'schen Kühlers von 100 com Wein etwa 60ccm auf-
bei ls Destillat mit Wasser auf 100 cem auffüllt und das speeifische Gewicht
du> i ^' ^ es tim m t. Da die Temperatur fast immer höher sein wird, muss man

Cü Einstellen in kaltes Wasser kühlen.
U,,-, er Gebrauch, V o 1 u m procento Alkohol anzugeben, ist in neuerer Zeit mehr

mehr verlassen worden.
iö x * r act. „Zur Bestimmung desselben werden 50 com Wein bei 15° C. gemessen,
q / a tinschalen (von 85 mm Durchmesser, 20 mm Höhe und 75 cem Inhalt,
irr, r? * circa 20 g) im Wasserbade eingedampft und der Rückstand 2 1/ 2 Stunden
;,„, , ass ertrockenschranke erhitzt. Von zuckerreichen Weinen (d.h. Weinen,

e über 0.5 g Zucker in 100 cem enthalten) ist eine geringere Menge nach

I
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entsprechender Verdünnung zu nehmen, so dass 1.0 bis höchstens 1.5g Extrac
zur Wägung gelangen."

Die Form der Schalen, in welchen die Extractbestimmung vorgenommen wir a >
ist genau vorgeschrieben; tiefere Schalen von geringerem Durchmesser geb 6
andere (höhere) Resultate. Durch die häufig unzuverlässigen Resultate, welche di
Extractbestimmungen durch Abdampfen geben, ist man dazu gekommen, da
Extract aus dem specifischen Gewichte des entgeisteten Weins zu bestimmen. l) ie
von Hager gegebene Tabelle für diesen Zweck, welche auch in Bakth's Wein-
analyse, 1884, S. 14, aufgenommen ist, ist jedoch nicht brauchbar, während oX
SCHDLTZE'sche Tabelle, ursprünglich für Bierwürzen aufgestellt, sehr zuverlässig
Zahlen ergibt, so dass ich die Berechnung nach diesen Tabellen der Bestimmung
des Extractes durch Abdampfen vorziehe. Man kann den nach dem Abdestilli reD
des Alkohols verbleibenden (klaren) Rückstand nach dem Auffüllen auf 100 ccm
zur Bestimmung verwenden.

Tabelle
zur Bestimmung des Wein extractes aus dem specifischen Gewicht des entgeisteten

Rückstandes.

so ist der so ist der so ist der so ist der
Wenn 1 ccm Extract¬ Wenn 1 ccm Extract¬ Wenn 1 com Extract- Wenn 1 ccm E *tract-

klare gehalt in klare gehalt in klare gehalt in klare gehalt in
"Würze bei 100 ccm Würze bei 100 ccm Würze bei 100 ccm Würze bei 100 ccm
15° wiegt, dieser- 15° wiegt, dieser 15° wiegt, dieser 15° wiegt, dieser

Würze Würze Würze Würze

1.0038 1.00 1.0058 1.52 1.0078 2.04 1.0098 2.55
1.0039 1.02 1.0059 1.55 1.0079 2.07 1.0099 2.59
1.0040 1.05 1.0060 1.57 1.0080 2.09 1.0100 2.61
1.0041 1.08 1.0061 1.60 1.0081 2.12 1.0101 2.64
1.0042 1.10 1.0062 1.63 1.0082 2.14 1.0102 2.67
1.0043 1.13 1.0063 1.65 1.0083 2.17 1.0103 2.69
1.0044 1.16 1.0064 1.68 1.0084 2.19 1.0104 2.72
1.0045 1.19 1.0065 1.70 1.0085 2.22 1.0105 2 74
1.0046 1.22 1.0066 1.73 1.0086 2.25 1.0106 2.77
1.0047 1.24 1.0067 1.75 1.0087 2.27 1.0107 2.79
1.0048 1.27 1.0068 1.78 1.0088 2.30 1.0108 2.82
1.0049 1.30 1.0069 1.80 1.0089 2.32 1.0109 2.85
1.0050 1.32 1.0070 1.83 1.0090 2.35 1.0110 2-87
1.0051 1.35 1.0071 1.85 1.0091 2.37 1.0111 2.90
1.0052 1.37 1.0072 1.88 1.0092 2.40 1.0112 2.92
1.0053 1.40 1.0073 1.91 1-0093 2.43 1.0113 2.95
1.0054 1.42 1.0074 1.93 1-0094 2.45 1.0114 2.97
1.0055 1.45 1.00^5 1.96 1.0095 2.48 1.0115 3.00
1.0056 1.47 1-0076 1.98 1.0096 2.50
1.0057 1.50 1.0077 2.02 1.0097 2.53

Glycerin. „100 ccm Wein (Süssweine siehe unten) werden durch Verdampf 6
aus dem Wasserbade in einer geräumigen, nicht flachen Porzellansehale bis aU
circa 10 ccm gebracht, etwas Quarzsand und Kalkmilch bis zur stark alkalisch 60
Reaction zugesetzt und bis fast zur Trockne eingedampft. Den Rückstand t>6 '
handelt man unter stetem Zerreiben mit 50 ccm Weingeist von 96 Voluinprocenti
kocht ihn damit unter Umrühren auf dem Wasserbade auf, giesst die Lösung
durch ein Filter ab und erschöpft das Unlösliche durch Behandeln mit kleine 0
Mengen desselben erhitzten Weingeistes, wozu in der Regel 50 bis 150 ccm a uS '
reichen, so dass das Gesammtfiltrat 100 bis 200 ccm beträgt. Den weingeistig en
Auszug verdunstet man im Wasserbade bis zur zähflüssigen Consistenz. (Das AP'
destilliren der Hauptmenge des Weingeistes ist nicht ausgeschlossen.) Der Ruc^'
stand wird mit 10 ccm absolutem Weingeist aufgenommen, in einem verscblie sS
baren Gefäss mit 15 ccm Aether vermischt bis zur Klärung stehen gelassen un
die klar abgegossene, eventuell filtrirte Flüssigkeit in einem leichten, mit Gl* 9
stopfen verschliessbaren Wägegläschen vorsichtig eingedampft, bis der Rückstau
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°flt mehr leicht fliesst, worauf man noch eine Stunde im Wassertrockenschranke
° c knet. Nach dem Erkalten wird gewogen.

. Bei Süssweinen (über 5 g Zucker in 100 ccm Wein) setzt man zu 50 ccm
einem geräumigen Kolben etwas Sand und eine hinreichende Menge pulverig

^löschten Kalkes und erwärmt unter Umschütteln auf dem Wasserbade. Nach
fm Erkalten werden 100 ccm Weingeist von 96 Volumprocent zugefügt, der sich
Wende Niederschlag absetzen gelassen, letzterer von der Flüssigkeit durch
''tration getrennt und mit Weingeist von derselben Stärke nachgewaschen. Den
eingeigt des Filtrats verdampft man und behandelt den Eückstand nach dem

oben beschriebenen Verfahren."
, Bestimmung des Glycerins, welche nur bei genauer Innehaltung der ge¬

reuen Vorschrift übereinstimmende Eesultate gibt, führt man für die einfachere
einUntersuchung meist nicht aus.
freie Säuren (Gesammtmenge der sauer reagirenden Bestandtheile des

, iln es). „Diese sind mit einer entsprechend verdünnten Normallauge (mindestens
/a Normallauge) in 10 bis 20 ccm Wein zu bestimmen. Bei Anwendung von
'io Normallauge sind mindestens 10 ccm Wein, bei 1/ 3 Normallauge 20 ccm zu

wenden. Es ist die Tüpfelmethode mit empfindlichem Eeagenspapier zur Fest-

W

W

»teil
säur,

D

Un g des Neutralisationspunktes zu empfehlen. Erheblichere Mengen von Kohlen-
e im Wein sind vorher durch Schütteln zu entfernen.
16 „freien Säuren" sind als Weinsteinsäure (C, H„ 0 6) zu berechnen und an¬

heben."
"ei Anwendung von Zehntelnormallauge beträgt der Factor 0.0075. Das Heran-

Qen des Neutralitätspunktes gibt sich bei Eothweinen durch Dunklerwerden zu
ennen; Weissweinen kann man etwas Lackmustinctur zusetzen; doch gibt der

r uenton in der Flüssigkeit keinen genügenden Anhalt für die Endreaction, es
1JlUSS getüpfelt werden.

ludflüchtige Säuren. „Dieselben sind durch Destillation im Wasserdampfstrom
Dicht indirect zu bestimmen und als Essigsäure (C ä IL 0 3) anzugeben.

Uie Menge der „nichtflüchtigen Säuren" findet man, indem man die der Essig-
d'p fe äquivalente Menge Weinsteinsäure von dem für die „freien Säuren" gefun-

en > als Weinsteinsäure berechneten Werth abzieht."
Uie Bestimmung des Weinsteins und der freien Weinsteinsäure wird

^. bei der gewöhnlichen Weinanalyse nur ausnahmsweise ausführen, weswegen
auf Specialwerke verwiesen wird.

T,. P feisäure, Bernsteinsäure, Citronensäure. „Methoden zur
q nuung und quantitativen Bestimmung der Aepfelsäure, Bernsteinsäure und

°iiensäure können zur Zeit nicht empfohlen werden."
^. a neuerer Zeit sind verschiedene Beiträge zur Bestimmung und Trennung

"' er Säuren erschienen, auf welche jedoch hier nur hingewiesen werden kann.
Chi a ^ c yl saure - „Zum Nachweise derselben sind 100 ccm Wein wiederholt mit
y r oform auszuschütteln, das Chloroform ist zu verdunsten und die wässerige
Prff D^ ^ es Verdampfungsrückstandes mit stark, verdünnter Eisenchloridlösung zu
y en - Zum Zweck der annähernd quantitativen Bestimmung genügt es, den beim
ita '?I18tei1 des Chloroforms verbleibenden Eückstand, der nochmals aus Chloroform

ukrystallisiren ist, zu wägen."
\y . Uca die nachstehende Methode führt schnell und sicher zum Ziel: 100 ccm
ein U Weruen mit 5 ccm verdünnter Schwefelsäure versetzt und darauf mit 50 ccm
fijß . Mischung von Aether und Fetroleumäther ausgeschüttelt. Die geklärte
g ^keit wird oben abgenommen, bis auf 5 ccm eingedunstet, darauf etwa
ein "^ as ser und ein Tropfen Eisenchloridlösung hinzugegeben. Wird nun durch
liV bena sstes Filter gegossen, so erhält man bei Gegenwart von Salicylsäure ein
1% J We lches violette Färbung zeigt. Bei Abwesenheit von Salicylsäure ist das

rat gelb gefärbt.
Eiicyclopädie der Ses - Pharmacie. X.

$

I
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Gerbstoff. „Falls eine quantitative Bestimmung des Gerbstoffes (eventuell de
Gerb- und Farbstoffes) erforderlich erscheint, ist die LöWENTHAL'sehe Chamäleon¬
methode anzuwenden" (s. Gerbsäuren, Bd. IV, pag. 584).

In der Kegel genügt folgende Art der Beurtheilung des Gerbstoffgehaltes:
10 com Wein werden, wenn nöthig, mit titrirter Alkaliflüssigkeit die freien Säure
bis auf 0.5 g in 100 ccm abgestumpft. Sodann fügt man 1 ccm einer 40procentig e
Natriumacetat- und zuletzt tropfenweise unter Vermeidung eines Ueberschusse
lOprocentige Eisenchloridlösung hinzu. 1 Tropfen der Eisenchloridlösung genug
zur Ausfällung von je 0.05 Procent Gerbstoff. (Junge Weine werden &nXC
wiederholtes energisches Schütteln von der absorbirten Kohlensäure befreit.)

Selten setzt sich der auf diese Weise erhaltene schwarze Niederschlag so a ">
class man aus der Höhe des Niederschlages nach 24 Stunden auf den Gerbsto
gehalt des Weines schliessen kann. (Barth hat hierfür ein kleines, spitz z
gehendes graduirtes Röhrchen nebst Tabelle construirt.) Man gelangt auf folge 11'
Weise schneller zum Ziele: Man verdünnt den wie oben beschrieben abg
stumpften Wein sofort auf 100 ccm (bei reichem Gerbstoffgehalt noch weiter/)
setzt einen Tropfen Eisenchlorid hinzu und giesst etwa 5 com der dureng
schüttelten Flüssigkeit in ein Reagensglas; darauf setzt man einen weitere
Tropfen Eisenchlorid hinzu, giesst wieder 5 ccm in ein Reagensglas von gleich
Weite ab und vergleicht. In gleicher Weise fährt man fort, bis der Farben™
nicht mehr dunkler wird; den dunkelsten Farbenton nimmt man als Grenze a
Ist die Grenze überschritten, so beginnt die Flüssigkeit wieder einen heller e >
gelblichen Farbenton anzunehmen. ,

Farbstoffe. „Rothweine sind stets aufTheerfarbstoffe zu prüfen. Schlüsse a
die Anwesenheit anderer fremder Farbstoffe aus der Farbe von Niederschlägen un
anderen Farbenreactionen sind nur ausnahmsweise als sicher zu betrachten.

Zur Ermittelung der Theerfarbstoffe ist das Ausschütteln von 100 ccm Wei
mit Aether vor und nach dem Uebersättigen mit Ammoniak zu empfehlen. v
ätherischen Ausschüttelungen sind getrennt zu prüfen."

Leider muss gesagt werden, dass das ungeheure Material, welches die Literat
über Weinfarbstoffe und Nachweis fremder Farbstoffe bietet, nur wenig Zu ve
lässiges enthält, dass ganz besonders für vegetabilische Farbstoffe alle bis J 6

t/1
iä'6

,1
empfohlenen Methoden höchst unzuverlässig sind, sobald es sich um gleichzeitig
Anwesenheit von reinem Rothweinfarbstoff handelt.

Als Reagens leistet in einigen Fällen eine Lösung von Natriumacetat ll
Alaun (je 15 g in 200 g) Gutes. Man versetzt 10 ccm Wein mit 15 bis 20 cc
dieser Lösung; nur eine blauviolette oder kornblumenblaue Färbung lässt a
fremden Farbstoff (Malven) schliessen; eine schmutzig-rothe oder blass-rot
Färbung gibt jeder reine Wein.

Auch das Verhalten gegen Aetzkalk, sowie der Bleiaeetatniederschlag kön n ,
mit Vorsicht als Reactionen angewandt werden. Mit Bleiacetat gibt der Färbst
der Kermesbeere einen rothvioletten Niederschlag; durch Aetzkalk (2 Messe
spitzen voll auf 20 ccm) wird ein mit Heidelbeeren gefärbter Wein nach läng 61
Zeit dunkelblau; Malven zeigen sieh durch sofortige Grünfärbung. Mittelt 0
gibt auch der echte Rothweinfarbstoff. _ t

Zur Prüfung auf Theerfarbstoffe sind ebenfalls viele Methoden veröffeutl lC
worden. Da jedoch von der Verwendung des Fuchsins als Weinfarbstoff in neuei
Zeit abgesehen wird, vielmehr häufig Gemische verschiedener Farbstoffe (Säüj
fuchsin, Bordeauxroth B, Ponceau R, B u. s. w.) angewendet werden, so ist
Nachweis ebenfalls mit Schwierigkeiten verknüpft.

Absolute Sicherheit für die Anwesenheit eines Theerfarbstoffes ist gogeo '
wenn der alkalische Wein eine gefärbte Ausschüttelung mit Amylalkohol g'1"
ausgeführt wird die Ausschüttelung mit 30 ccm Amylalkohol in 100 ccm "® '
Aus saurem Wein geht auch der echte Weinfarbstoff in Amylalkohol über. ™ .
verdunstet den Amylalkohol, wie auch den Aether und stellt mit dem Rückst»
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actionen an, oder man nimmt den Farbstoff mit einem angefeuchteten Wollenfaden
Ausser auf viele andere sei hier besonders auf die Arbeiten von Hertzauf.

(Verh
™andl. bayr. Chemiker, 1887, auch Ph. C, 1887, 291), sowie von Hasteblik

(Ph. c. i 889, 746) verwiesen.
4 u c k e r. Der Zucker ist nach Zusatz von Natriumcarbonat nach der FEHLLNG'schen

--e unter Benützung getrennter Lösungeu und bei zuckerreichen Weinen
' '• Weinen, die über 0.5 g Zucker in 100 ccm enthalten) unter Berücksichtigung

von Soxhlet , beziehungsweise Allihn angegebenen Modificationen zu be••
Kien und als Traubenzucker zu berechnen. Stark gefärbte Weine sind bei

g erem Zuckergehalt mit gereinigter Thierkohle, bei hohem Zuckergehalt mit
essig zu entfärben und dann mit Natriumcarbonat zu versetzen.
eutet die Polarisation auf Vorhandensein von Rohrzucker hin (vergl. unter

§ ansation"), so ist der Zucker nach der Inversion der Lösung (Erhitzen mit
ist ?ailre ) m der angeführten Weise nochmals zu bestimmen. Aus der Differenz

der Rohrzucker zu berechnen."
j. °larisation. „1. Bei Weissweinen: 60 ccm Wein werden in einem
g asse ylinder mit 3 ccm Bleiessig versetzt und der Niederschlag abfiltrirt. Zu
Carl Cm ^ es ^* ra *8 se *z * man 1.5 ccm einer gesättigten Lösung von Natrium-
y ° na '; > filtrirt nochmals und polarisirt das Filtrat. Man erhält hierdurch eine

Innung von 10:11, die Berücksichtigung finden muss.
• Bei Rothweinen: 60 ccm Wein werden mit 6 ccm Bleiessia; versetzt und

a , u COm s Filtrates 3 ccm der gesättigten Natriumcarbonatlösung gegeben,
Dials filtrirt und polarisirt. Man erhält hierdurch eine Verdünnung von 5:6.

j le obigen Verhältnisse (bei Weiss- und Rothweinen) sind so gewählt, dass
8tr , e Zutrat ausreicht, um die 220 mm lange Röhre des WiLß'schen Polari¬

meters, deren Capacität circa 28 ccm beträgt, zu füllen.
Th' D ^ e des Bleiessigs können auch möglichst kleine Mengen von gereinigter
Ojcv, kle verwendet werden. In diesem Falle ist ein Zusatz von Natriumcarbonat

erforderlich, auch wird das Volumen des Weines nicht verändert.
Vo fachtet man bei der Polarisation einer Schicht des unverdünnten Weines
V P»* ° mm Länge eine stärkere Rechtsdrehung als 0.3 Wild, so wird folgendes

( r en nothwendig:
Trn r CCIQ ^ es Weines werden in einer Porzellanschale unter Zusatz von einigen
§y en _einer 20procentigen Kaliumacetatlösung auf dem Wasserbade zum dünnen
Ha | P ein gedampft. Zu dem Rückstande setzt man unter beständigem Umrühren
Mrd UüC' nacn -00 ccm Weingeist von 90 Volumprocent. Die weingeistige Lösung
W e ;' ^ enn vollständig geklärt, in einen Kolben abgegossen oder filtrirt und der

»eist bis auf ungefähr 5 ccm abdestillirt oder abgedampft,
auf». 6n ^ uc ^ st and versetzt man mit etwa 15 ccm Wasser und etwas in Wasser
^"äsolf 0 emmter Thierkohle, filtrirt in einen kleinen graduirten Cylinder und

} so lange mit Wasser nach, bis das Filtrat 30 ccm beträgt,
"tyjj ^ dasselbe bei der Polarisation jetzt eine Drehung von mehr als + 0'5°
2n„i ' so enthält der Wein die unvergährbaren Stoffe des käuflichen Kartoffel-

^ rs (Amylin).
^üek 1 • ^ der Prüfung au f Zucker mit FEHLlNG'scher Lösung mehr als 0-3 g
gelj lu 100 ccm gefunden, so kann die ursprünglich durch Amylin hervor-
Sejjj, . Rechtsdrehung durch den linksdrehenden Zucker vermindert worden
ttecji S e Alkoholfällung ist in diesem Falle auch dann vorzunehmen, wenn- die
2u 8at re _hung geringer ist als 0 -3° Wild. Der Zucker ist aber vorher durch

IV leiner Hefe zum Vergähren zu bringen.
U^d Seür erheblichem Gehalt an (FEHLiNG'sche Lösung) reducirendem Zucker
^ re «u '*n *ssm ä8sig geringer Linksdrehung kann die Verminderung der Links-
sßir» f durch Rohrzucker oder Dextrine oder durch Amylin hervorgerufen
8aur e ( Um Nachweis des ersteren wird der Wein durch Erhitzen mit Salz-

V u i 50 ccm Wein 5 ccm verdünnte Salzsäure vom specifischen Gewichte i'10)
26*
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invertirt und nochmals polarisirt. Hat die Linksdrehung zugenommen, so

ist das Vorhandensein von Kohrzucker nachgewiesen. Die Anwesenheit °-e
Dextrine findet man, wie bei Abschnitt Gummi angegeben. Bei Gegenwart v°
Rohrzucker ist dem Weine möglichst reine, ausgewaschene Hefe zuzusetze
und nach beendeter Gährung zu polarisiren. Die Schlussfolgerungen sind Qan
dieselben, wie bei zuckerarmen Weinen.

Zur Polarisation sind nur grosse, genaue Apparate zu benützen. ,
Die Drehung ist nach Landolt (Zeitschr. für analyt. Chemie. 7,9) äU

WiLD'sche Grade umzurechnen:
1° Wild = 4-6043° Soleil,
1° Soleil = 0-217189° Wild,
1° Wild = 2-89005» Ventzkb,
1° Ventzke = 0-346015° Wild."

Gummi (arabisches). „Zur Ermittlung eines etwaigen Zusatzes von Gun1111
versetzt man 4 ccm Wein mit 10 com Weingeist von 96 Volumprocent. Bei AO
Wesenheit von Gummi wird die Mischung milchig trübe und klärt sich erst n aC
vielen Stunden. Der entstehende Niederschlag haftet zum Theil an den Wandung 6
des Glases und bildet feste Klümpchen. In echtem Weine entstehen nach kurze
Zeit Flocken, welche sich bald absetzen und ziemlich locker bleiben."

Mineralstoffe. „Zur Bestimmung derselben werden 50 ccm Wein angewan 0- •
Findet eine unvollständige Verbrennung statt, so wird die Kohle mit etwas Wasse
ausgelaugt und für sich verbrannt. Die Lösung dampft man in der gleiß' 1
Schale ein und glüht die Gesammtmenge der Asche schwach."

Chlorbestimmung. „Der Wein wird mit Natriumcarbonat übersättigt, _el
gedampft, der Rückstand schwach geglüht und mit Wasser erschöpft. In die» 6
Lösung ist das Chlor titrimetrisch nach Volhard oder auch gewichtsanalyt lSC
zu bestimmen."

Weine, deren Asche durch einfaches Glühen nicht weiss wird, enthalten
der Regel erhebliche Mengen von Chlor (Kochsalz).

Schwefelsäure. „Diese ist im Wein direct mit Baryumchlorid zu bestim 1116 '
Die quantitative Bestimmung der Schwefelsäure ist nur dann auszuführen, v/e
die qualitative Prüfung auf ein Vorhandensein anormaler Mengen derselD
schliessen lässt.

Kommt es in einem besonderen Falle darauf an, zu untersuchen, ob & .
Schwefelsäure oder Kaliumbisulfat vorhanden, so muss der Beweis geh 61
werden, dass mehr Schwefelsäure zugegen ist, als sämmtliche Basen zur Bü°- U "
neutraler Salze erfordern." ,

Man bedient sich mit Vortheil einer Chlorbaryumlösung von bestimmtem Geu a J
so dass man mit der qualitativen eine annähernd quantitative Bestimmung v ^
bindet, 7,625 g Chlorbaryum werden in 500 ccm Wasser gelöst; von dieser Lös 11 »
zeigen 5 ccm, zu 50 ccm Wein hinzugefügt, 0.05 Procent Schwefelsäure an. * a
kann die Reaction in der Kälte machen. Enthält der Wein mehr Schwefelsä ur '
so prüft man denselben quantitativ.

Phosphorsäure. „Bei Weinen mit nicht deutlich alkalisch reagirender Asß
ist die Bestimmung in der Weise auszuführen, dass der Wein, mit Natriumcarb 011 ^
und Kaliumnitrat eingedampft, der Rückstand schwach geglüht und vati ve _
dünnter Salpetersäure aufgenommen wird; alsdann ist die Molybdänmethode air a
wenden. Reagirt die Asche erheblich alkalisch, so kann die salpetersaure LÖS 11 °
derselben unmittelbar zur Phosphorsäurebestimmung verwendet werden. , r

Die übrigen Mineralstoffe des Weines (auch eventuell Thonerde) sind i fl
Asche, beziehungsweise dem Verkohlungsrückstande, nach bekannten Methoden
bestimmen." , e

Bei den gewöhnlichen Weinen ist die Phosphorsäurebestimmung meist
Bedeutung.
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Schweflige Säure. „Es werden 100 ccm Wein im Kohlensäurestrome nach

8a tz von Phosphorsäure abdestillirt. Zur Aufnahme des Destillates werden 5 ccm
°rmal-Jodlösung vorgelegt. Nachdem das erste Drittel abdestillirt ist, wird das
eatillat, welches noch Ueberschuss von freiem Jod enthalten muss, mit Salzsäure
"gesäuert, er wärmt und mit Baryumchlorid versetzt."

Verschnitt von Trau benwein mit Obstwein. „Der chemische Nachweis
es Verschnittes von Traubenwein mit Obstwein ist nach den bis jetzt vor-
,egenden Erfahrungen nur ausnahmsweise mit Sicherheit zu führen. Namentlich
^d alle auf einzelne Reactionen sich stützenden Methoden, Obstwein vom Trauben-
6111 zu unterscheiden, trüglich; auch kann nicht immer aus der Abwesenheit
tt Weinsteinsäure oder aus der Anwesenheit geringer Mengen derselben mit

Je wissheit geschlossen werden, dass ein Wein kein Traubenwein sei."
fn Bezu» auf die Beurth eilung der Weine aus den Analysenresultaten

hr t die obengenannte Commission Folgendes an :
. »Weine, welche lediglich aus reinem Traubensafte bereitet sind, enthalten nur
jj. Seltenen Fällen Ext r actmengen , welche unter 1.5 g in 100 ccm liegen.

0römen somit extractärmere Weine vor, so sind sie zu beanstanden, falls nicht
chgewiesen werden kann, dass Naturweine derselben La^'e und desselben Jahr¬en

öau ges mit so niederen Extractmengen vorkommen.
Nach beträgt der Extractrest. —u Abzug der nicht flüchtigen Säuren

. 1 Naturweinen nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen mindestens 1.1 g
100 ccm, nach Abzug der freien Säuren mindestens 1.0 g. Weine,

^ß'che geringere Extractreste zeigen , sind zu beanstanden, falls nicht nachge-
e n werden kann. dass Naturweine derselben Lage und desselben Jahrganges8o

geringe Extractreste enthalten.
Ein Wein, der erheblich mehr als 10 Procent der Extraetmenge

n Mineralstoffen ergibt, muss entsprechend mehr Extract enthalten, wie
«8t als Minimalgehalt angenommen wird. Bei Naturweinen kommt sehr häufig

«, . annä herndes Verhältniss von 1 Gewichtstheil Mineralstoffe auf 10 Gewichts-
eile Extract vor. Ein erhebliches Abweichen von diesem Verhältniss berechtigt
er noch nicht zur Annahme, dass der Wein gefälscht sei.
Die Menge der freien Weinsteinsäure beträgt nach den bisherigen Er-
rungen in Naturweinen nicht mehr als

Girren.
der gesammten nicht flüchtigen

D
^atu

as Verhältniss zwischen Weingeist und Gl ycerin kann bei
^rweinen schwanken zwischen 100 Gewichtstheilen Weingeist zu 7 Gewichts-
Heu Glycerin und 100 Gewichtstheilen Weingeist zu 14 Gewichtstheilen

„ "cerin. Bei Weinen, welche ein anderes Glycerinverhältniss zeigen, ist auf
atz von Weingeist, beziehungsweise Glycerin, zu schliessen.

j ^a bei der Kellerbehandlung zuweilen kleine Mengen von Weingeist (höchstens
w _°"improcent) in den Wein gelangen können, so ist bei der Beurtheilung der

'üe hierauf Bücksicht zu nehmen.
i>ei Beurtheilung von Süss weinen sind diese Verhältnisse nicht immer

"^gebend.

ft. lir die einzelnen Miner al s to ff e sind allgemein giltige Greuzwerthe
' anzunehmen. Die Annahme, dass bessere Weinsorten stets mehr Phosphor-
e enthalten sollen als geringere, ist unbegründet.

sj , e ine, welche weniger als 0.14g Min er al st off e in 100 ccm enthalten,
dp» Zu Dea nstanden , wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass Naturweine

elben Lage und desselben Jahrganges, die gleicher Behandlung unterworfen
etl ! mit so geringen Mengen von Mineralstoffen vorkommen.

gj , ein e, welche mehr als 0.05 Pro Cent Kochsalz in 100 ccm enthalten,
z ü beanstanden.

1
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Weine, welche mehr als 0.092 g Seh wefel säur e (S0 3), entsprechend 0.20»
Kaliumsulfat (K 3 S0 4) in 100 cem enthalten, sind als solche zu bezeichnen, welc'
durch Verwendung von Gyps oder auf andere Weise zu reich an Schwefelsäu
geworden sind.

Durch verschiedene Einflüsse können Weine schleimig (zäh, weich), sehwar»
braun , trübe oder bitter werden; sie können auch sonst Farbe, Geschmack u n
Geruch wesentlich ändern; auch kann der Farbstoff der Rothweine sich in feSte
Form abscheiden, ohne dass alle diese Erscheinungen an und für sich berechtige >
die Weine deshalb als unecht zu bezeichnen.

Wenn in einem Weine während des Sommers eine starke Gährung auftritt,
gestattet dies noch nicht die Annahme, dass ein Zusatz von Zucker oder zucfc e
reichen Substanzen , z. B. Honig u. a. stattgefunden habe, denn die erste Gäbrun»
kann durch verschiedene Umstände verhindert oder dem Weine kann nachträgt
ein zuckerreicher Wein beigemischt worden sein."

In neuerer Zeit hat man dem Gehalt der Weine an schwefliger Säure besonde
Aufmerksamkeit zugewendet. Nach den Untersuchungen, welche von der Wien
medicinischen Facultät angestellt sind, genügt ein Gehalt von 0.0008 Procen
schwefliger Säure, um den Wein dauernd zu conserviren; diese Menge ist von de
Cougress österreichischer Oenochemiker auch als Grenze festgesetzt. Thatsächlich en
halten jedoch die meisten Weine des Handels viel mehr, nach den Untersuchung 6
von List und Kaemmehee bis zu 0.02 Procent, im Mittel 0.0093 Procent. N aC
Nesslee genügt eine Schwefelschnitte (20 g) auf ein Stückfass Wein.

Für die Untersuchung und Beurtheilung der Süd- und Medicinalwei 11
ist die gewöhnliche Weinanalyse nicht maassgebend. Unter südlichen Süssweine
sind solche Kunstproducte zu verstehen, welche durch Zusatz von eingedampfte
Traubensaft hergestellt werden und die einen grösseren oder kleineren Zusatz vo
Weingeist erhalten haben (s. auch List , Ueber Südweine und Medicinalwe m6 >
ihre Zusammensetzung und Beurtheilung. V. Vers. bayr. Chem. Ph. Centralh. 1°" '
pag. 236). Unter Ausbruch weinen würden diejenigen zu verstehen sein, welc«
durch Extraction von getrockneten Trauben erhalten werden. Diese beiden Art
von Süssweinen sind also dadurch ausgezeichnet , dass sie die Bestandtheile fl
Traube in concentrirter Gestalt enthalten, und jeder Versuch, diese Trauben
bestandtheile einseitig durch andere zu ersetzen, ist Fälschung. In den sog
nannten Tokayer Medicinalweinen. ist daher ganz besonders auch RohrziicK
nicht zu gestatten.

Bei allen Süssweinen sind als wesentliche Bestimmungen auszuführen d 1*'
jenige der Phosphorsäure, des Zuckers und des Extractes. Letzteres kann m el)
durch Eindampfen bestimmt werden, sondern man berechnet es aus dem specifische
Gewicht der entgeisteten Flüssigkeit nach den Tabellen von Scholtze.

Nach Abzug des Zuckers soll ein Extractrest von mindestens 4.0, sowi
0.04 Procent Phosphorsäure in echten Weinen enthalten sein.

Alle Südweine sind auf Rohrzucker zu prüfen und zwar durch Titrirung v0
und nach der Inversion. Die Drehung (Links-), wie auch die durch TitriruDg"
gefundene Zuckermenge muss vor und nach der Invertirung die gleiche sein.

Wegen der Wichtigkeit, welche die Medicinaltokayer trotz allem, was dageg en
gesagt ist, noch haben, seien hier die Zahlen wiedergegeben, welche ELSN*
(Ph. Ztg. 1886, Nr. 31 und 43) bei seinen Analysen erhielt:

10 bis
10

ProcentAlkohol...... 10 bis 15 ^^^^^^^^^^
Extract...... 10 „35 „
Freie Säure.....0.5 „ 0.8 „
Asche.......0.25 „ 0.60 „
Phosphorsäure .... 0.035 „ 0.10 „

Wirkliche Ungarweine und besonders auch Tokayer bester Lagen llD
Jahrgänge, ordnungsmässig vergohren, enthalten nicht viel grössere Zucke
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en gen, als unsere gewöhnlichen Weissweine; nach den Untersuchungen des Ver¬
fassers z. B.:

Alkohol......9 bis 12 Procent
Extract......1.98 „ 2.55 „
Zucker......0.13 „ 0.30 „
Freie Säure.....0.63 „ 0.75 „
Asche.......0.12 „ 0.20 „
Phosphorsäure .... 0.036 „ 0.062 „

Ausser der obengenannten ELSNER'schen Arbeit vergl. auch Ph. Centralh.
18 «J, Nr. 19, pag. 234.
. ^^e gesetzliche Regelung der Weinfrage, obgleich mehrfach angestrebt, steht
ns tweilen noch aus. S. auch Untersuchungen u. s. w., pag. 158.

pteratnr; König, Die menschlichen Nahrungs- und Genussmitte]. — Barth, Wein-
\y„-■5' se -.~~ Borgmann, Anleitung zur Analyse des Weins. — Hamm, Das Weinbuch; der
g.'sein AVerden und Wesen. — Wagner, Chemische Technologie. — Muspratt, Chemie. —■

ichte der Versamml. bayer. Vertreter ang. Chemie. — Hilger, Vereinbarungen bayer.
Cent ' — Periodische Literatur am vollständigsten in Zeitschrift f. analyt. Chemie, Pharm.

raihalle, wie auch Vierteljahrsschrift f. Nahrungsmittelchemie. Seh w eissinge r.

"cinätnßr = Pelargonsäureaethyläther , s. Pel ar gonsäur e, Bd. VII,
P a«. 705.

"ßinbeerÖl = Drusenöl, s. d. Bd. III, pag. 540.
Weinbergschnecke, s. Heiix, Bd. v, pag. 191.

, "einbilime heisst das feine Aroma des Weines, welches sich erst während
8 I-iagerns bildet. Dieses Aroma wird gebildet durch kleine Mengen ätherartiger
erbhidungen der Caprinsäure und Caprylsäure, welche dem sogenannten Oenanth-
ae r (s. d. Bd. VII, pag. 433) nahe zu stehen scheinen.
"einbranntwein = Franzbranntwein.
"eillbriinn, s. Schwalbach, Bd. IX, pag. 142.
"einheim, in Baden, besitzt eine Stahlquelle mit Fe IL, (CO s ) ä 1.829 in 10000 Th.

j^ , ^"l'arbenilttel heissen alle jene Mittel, welche Verwendung finden, um
weine dunkler zu färben, oder um den Weisswein in Rothwein umzuwandeln,

p , lienen eine grosse Anzahl natürlicher wie künstlicher organischer rother
hi? e i d. h. Anilinfarben. Von künstlichen organischen Farbstoffen, die
Bo i Verw endet werden, seien nur einige erwähnt: Säurefuchsin, Bordeaux B,
d er eaUx ^' Ponceau R, Biebricher Scharlach, Croce'inscharlach etc. Ueber
y -"Nachweis — so weit derselbe möglich — s. unter Wein, pag. 402.
stofF CJatiir ^ c ' len Farbstoffen sind zu nennen der intensiv dunkelblaurothe Farb-
ttui Heidelbeeren, der Fliederbeeren (Sambucus nigra), der Malvenblüthen
q„ r Klatschmohn blüthen, der Kirschenfarbstoff, seltener der Farbstoff des
Bio. eeaeu olzes und des Fernambukholzes. Die letzteren sind wenig haltbar,
Kell • Vor ^' em f ur Flaschenweine gar nicht und werden in der rationellen
farl. Wlr "ischaft kaum angewendet. Dort verwendet man zum Auffärben miss-
8v) ? &r Rothweine jene Sorten tief dunkelrother, fast schwarzer, italienischer und
Dach Si ^ e ^ne ; ocler auch den natürlichen Weinfarbstoff, das Oenolin, der
Keb C6m "^ us P ressen des Traubensaftes der rothen Trauben aus den Schalen als

n Product gewonnen werden kann,
positi ^ Un *;er solchen Umständen der Nachweis der Weinfärbemittel meist ohne
ba re ^ ^ r ^' e ^ mss verläuft, darf nicht Wunder nehmen , nur bei leicht erkenn-
Sioh v. ar ostoffen, wie Fuchsin, Indigoearmin ist deren Anwesenheit mit einiger

^beit nachzuweisen.
w eleh "SelOI, das dem aus Wein bereiteten Spiritus (Cognac) eigene Fuselöl,

8 nebst dem Oenanthäther das Bouquet des Cognacs ausmacht. Es besteht

I
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vorwiegend aus Propyl-, Amyl-, Hexyl-, Heptyl- und Octylalkoholen und enthält
ausserdem die Amylester der Caprinsäure und Caprylsäure.

Weingeist, s. Alkohol, Spiritus.

Weingeläger heisst die bei der Weinbereitung im Eüekstande neben
den Trestern (s. d. Bd. X, pag. 77) verbleibende Weinhefe und der rohe
Weinstein.

Weitigerbstoff, der Gerbstoff des Rothweines, s. Oenotannin, Bd. VII,
pag. 435.

Weingummi", die im Wein enthaltene rechtsdrehende Gummiart.
Weinhold'SCher Universalbalsam, für innerlichen und äusserlichen Ge

brauch, ist (nach E. Geisslee) eine spirituöse Lösung von Campher, Krauseminze
Rosmarin-, Kümmel- und Thymianöl, gefärbt mit Alkanna.

Weinklärmittel, s. Schönen, Bd. ix, pa g. 133.
WeinÖl = Drusenöl.

WeinprOber, s. Diffusions-Oenoskop, Bd. III, pag. 488.
Weinranken, s. VItis, Bd. x, pag. 318. — Weinraute ist Euta gra-

veolens (Bd. VIII, pag. 645). — Weinscharl heissen die Früchte von Ber¬
ber is (Bd. II, pag. 219).

Weinreagenspapier hiess ein mit Beizmitteln (vorwiegend Alaun, Alumi¬
niumsulfat oder -acetat) getränktes Fliesspapier, welches dazu dienen sollte, die
Echtheit des Weinfarbstoffes event. die An- oder Abwesenheit künstlicher Farb¬
stoffe im Wein darzuthun, und zwar auf Grund der Verschiedenfarbigkeit der g e "
bildeten Farblacke. Das Reagenspapier hat sich indess ebenso wenig bewährt, wie
die anderen auf Eruirung künstlicher Weinfarbstoffe gerichteten Methoden. —"
S. auch Wein, pag. 402.

Weinrebenschwarz, weinschwarz, s. Bd. vm, pag. 508.
COOH
I
PHOfT

Weinsäure, Gt H 0 O e oder I oder C 3 H 2 (OH)J^OH ht äer haup t-CHOH [COOH
[

COOH
sächlichste Repräsentant der Säuren der sogenannten „Weinsäurereihe", von welcher
ausser der Weinsäure allerdings nur sehr wenige Glieder bekannt sind, wie z. B. die

fOOOlT
Dioxymalonsäure, C 3 H 4 0 6 oder 0(OH) 2 mn

Die zur Weinsäurereihe gehörigen Säuren sind aufzufassen als die Dioxy-
säuren der entsprechenden Glieder der Oxalsäurereihe, von denen sie sich l"
ihrer empirischen Znsammensetzung nur durch einen Mehrgehalt von 2 Atome»
Sauerstoff unterscheiden. Sie lassen sich aus letzterwähnten Säuren leicht durch
Substituirung von zwei Wasserstoffatomen durch zwei Hydroxylgruppen darstelle 11
und umgekehrt durch Ersatz der beiden Hydroxylgruppen durch Wasserstoff in
sie zurück verwandeln.

Wie aus dieser Bildungsweise hervorgeht und in obigen Formeln seinen Au s "
druck gefunden hat, sind die Weinsäuren vieratomig, aber nur zweibasisch.

Die Umwandlung der Säuren der Oxalsäurereihe in die entsprechenden de
Weinsäurereihe geschieht in der Weise, dass man erstere zunächst durch Be¬
handlung mit überschüssigem Brom in die Dibromderivate und diese sodann



C2lMcOOH + 4Br:
Bernsteinsäure

C 2 H 2 Br 2 + 2 H Br

C 2 H 2 Br,
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rch Kochen mit feuchtem Silberoxyd oder mit Kalilauge in die Dioxysäuren
Erführt:

|COOH
\COOH

Dibrombernsteinsäure;

12 ICOOH + 2 Ag 0H = ° 3 H a t 01^ {c00H + 2 Ag Br
Weinsäure.

"W Zurückverwandlung der Dioxysäuren in die entsprechenden Säuren der
-älsäurereihe geschieht durch Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure unter Ausscheidung

0,1 Jod und Abspaltung von Wasser:

C 2 H 3 (OH), (§00H + 4 H J = ° 2 H * jcOOH + 2 Ja + 2 H*°-
Weinsäure Bernsteinsäure.

.. le Weinsäure kommt in vier verschiedenen Modifikationen vor, welchen
«tätlich jedoch die gleiche Structurformel zukommt. Es erhellt dies daraus,
*>8 sie nicht nur in einander übergeführt werden können, sondern auch dass sie

A «. m Erhitzen mit Jodwassevstoffsäure ein und dieselbe Bernsteinsäure, die
öylenbernsteinsäure, liefern. Die verschiedenen Weinsäuremodificationen sind

o a 'b nicht als chemisch, sondern nur als physikalisch isomer zu betrachten.
• isomer ie, Bd. V, pag. 521.

-Wach Pastedk, welcher als der Erste sich mit der Erforschung der Consti-
n der Weinsäuren befasste, lassen sich die verschiedenen optischen Modifi-

catio n ,
Und Den erklären, indem man in der gewöhnlichen Weinsäure eine nach rechts
. 1D- der Antiweinsäure (Linksweinsäure) eine gleich stark nach links geschraubte

'ügruppirung im Moleküle annimmt. Von der iuactiven Weinsäure nimmt Pasteur

oder
v erm

dass in ihrem Molekül die schraubenförmige Atomgruppirung aufgedreht ist
dass ihr Molekül aus zwei Atomgruppen von entgegengesetztem Drehungs¬

dp T^ en Gesteht und also eine innere Ausgleichung stattfindet. Die Inaetivität
jj , -^anbensäure erfolgt dadurch von selbst, dass sie eine Verbindung gleicher

eküle Rechts- und Linksweinsäure ist.
mit ri neuerer Zeit haben le Bell und van T'Hoff das Drehungsvermögen direct
; ,? er Constitution organischer Verbindungen in Beziehung gebracht. Sie nehmen
Stoff u ' e optisch activer Verbindungen ein oder mehrere asymmetrische Kohlen-
KaVi, 0Iae an ' ^" "*• s °l c he, deren vier Valenzen vier verschiedene Elemente oder
ihn ungleich anziehen, so dass letztere in verschiedenen Abständen von
fein s ^ehen, in Folge dessen schraubenförmig gruppirt sind, und zwar bei der
Mol , m m it der Windung nach rechts, bei der anderen nach links. Im
der v, ■ ^ 6r Weinsäure, welche eine symmetrische Verbindung ist, enthält jede
^ beiden gleich zusammengesetzten Atomgruppen (CO .OH — CH . OH) (CH.
rj r , CO. OH) ein asymmetrisches Kohlenstoffatom mit entgegengesetztem
den , .^ sverm °g' en in der Rechts und Links wein säure und mit Ausgleichung in

'iden Atomen in der inactiven Weinsäure, während die Traubensäure aus
Es lassen sich diese Isomerien veranschau¬lich S" UDC* linksweinsäure besteht.

*> wie folgt:
1

Recht>swemsäure

Di P

1
Links¬

weinsäure

r 1
I + I
r 1

Traubensäure.Inaetive
Weinsäure

a °tiv v^ 16r ^' e insaurenlo dincationen sind: Rechtsweinsäure, Linksweinsäure, in-
i e Weinsäure und Traubensäure.

g etl ' e °hts Weinsäure, auch gewönliche Weinsäure oder Weinsteinsäure
*■ Sie gehört zu den in der Natur verbreitetsten Pflanzensäuren und findet



&mM$S<a>3&£ Sfc/SJÖJas»«-«»« «sfe*»is ««t^'*MttJai9äeJbi3aaa^Bfei^.iig

410 WEINSÄURE.

sich dort theils im freien Zustande, theils in der Form ihrer sauren weinsauren
Salze, zumal des Kalium- und Calciumsalzes, so vor Allem im Safte der Trauben,
ferner im Safte der canadischen Rebe (Ampelopsis hederacea) , in den unreite
Vogelbeeren, den Tamarinden , Ananas, Gurken und in manchen Knollen un
Wurzeln.

Die Rechtsweinsäure wurde bereits im Jahre 1769 von Scheele im fr el6n
Zustande erhalten, nachdem allerdings schon Maeggräf und andere Chemi^
sie als einen Bestandtheil des Weinsteins angesprochen hatten. Ihrer Darstellung
aus dem Weinstein und ihrer äusseren Erscheinung entsprechend wurde sie dama
als Sal essentiale Tartari bezeichnet.

Sie bildet grosse, färb- und geruchlose, luftbeständige monokline Prismen,
welche bei 15° das spec. Gew. 1.764 haben und sich in 0.76 Th. Wasser » u
einer stark sauren Flüssigkeit lösen, welche das polarisirte Licht nach relJ
ablenkt. Auch in Alkohol ist die Rechtsweinsäure verhältnissmässig leicht lösli cfl >
nämlich in 2 1/, Th. offieinellen Weingeists und in 4 Th. absoluten Alkohols,V)ie
dagegen erst in 50 Th. gewöhnlichen und in 250 Th. absoluten Aethers. v
Gegenwart von Weinsäure verhindert in Folge der Bildung löslicher Doppelsalz
die Fällung von Eisenoxyd-, Aluminium- und Kupfersalzen durch Aetzalkalien-

Erwärmt man die Weinsäure, so zeigt sie die Erscheinung der sogenannte
Pyroelektricität; die rechte hemiedrische Seite ist während des Erwärmens negati
elektrisch, beim Erkalten dagegen positiv elektrisch. Steigt die Temperatur «
170° so schmilzt die Weinsäure und geht in eine amorphe Modifikation, die

Metaweinsäure, über. Diese bildet nach dem Erkalten eine amorphe, gumnU
ähnliche, hygroskopische Masse, welche schon bei 120° schmilzt. Ihre wässerig,
Lösung lenkt den polarisirten Lichtstrahl ebenfalls nach rechts ab und geht "
längerem Stehen, rasch beim Kochen, wieder in eine Lösung der gewöhnliche
Weinsäure über.

Bei weiterem Erhitzen über 170° hinaus gibt die Weinsäure Wasser ab und biW e
anhydridartige Verbindungen, indem zunächst die unkrystallisirbare Diwei
säure entsteht nach der Gleichung:

2 C 4 H 6 O e = G 8 H 10 O u + H 2 0
Di weinsäure

und nach längerem Erwärmen auf 180° Weinsäureanhydrid, C 4 H 4 05, el
in Wasser unlösliches, weisses Pulver. Letzterem wird auch wohl die verdopp el
Formel C 8 H 8 O 10 und die Bezeichnung Tartrelsäure gegeben, deren Bild« n °
durch weitere Abspaltung eines Moleküls Wasser aus der Diweinsäure erfolgt:

C 8 H 10 O 11 =:C 8 H 8 O 10 +H ä O
Diweinsäure Tartrelsäure.

Beim Kochen mit Wasser gehen diese Verbindungen unter Aufnahme v °
Wasser wieder in Weinsäure über. Erhitzt man letztere noch stärker, als °" e
angegeben, so tritt unter Entwickelung eines Geruches nach verbranntem Zuc& e
Bräunung und eine weitergehende Zersetzung ein, als deren Producte Wasser,
Methan, Kohlensäure, Essigsäure, Aceton, Pyrotraubensäure, C 3 IL 0 3 , PyroweW
säure, G.HgOi, Pyrotartrylsäure, C 7 H8 0 3 , und ausgeschiedene Kohle erscheine 11.

In concentrirter Schwefelsäure löst sich die Weinsäure bei gewöhnlicher Ten1
peratur ohne besondere Einwirkung auf. Jedoch schon bei einer Erwärmung
50° färbt sich die Lösung unter Entwickelung von Caramelgeruch braun und he
etwas stärkerem Erhitzen findet Schwarzfärbung statt, unter Entwickelung v °
Kohlenoxyd, Kohlondioxyd und Schwefeldioxyd.

Bei der Behandlung mit Oxydationsmitteln, zumal in der Wärme, wird Q
Weinsäure leicht zersetzt. Chromsäure, Kaliumpermanganat und Braunstein u fl
Schwefelsäure bewirken ihr Zerfallen in Kohlensäureanhydrid, Wasser und Ameise 1
säure. Mit Kaliumhydrat geschmolzen, entstehen Essigsäure und Oxalsäure, währe
bei der Oxydation mit Salpetersäure vorwiegend Oxalsäure gebildet wird. "
der Destillation mit trockenem Aetzkalk treten Wasser, Wasserstoff, Aceto ,

uf
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enzol, Kohlendioxyd etc. auf. Behandelt man dagegen die Weinsäure vorsichtig
Jt einem Gemisch von Salpetersäure und Schwefelsäure, so gelangt man zu

uiern Nitroderivat derselben, der Nitroweinsäure, C 3 H 2 (0 . N0 2) 2 u-irvoir' we ^cne
weisse, glänzende Nadeln bildet.
. Auser der Eingangs dieses Artikels erwähnten synthetischen Bildung der Wein-
aure entsteht die Kechtsweinsäure neben Traubensäure bei der Einwirkung von

„petersäure auf Gummi und Stärke, auf Rohr-, Milch- und Traubenzucker,
r Der auf Sorbin, Zuckersäure u. s. w.

Die technische Gewinnung der Weinsäure geht jedoch, von verhältnissmässig
b n ngen, aus Weinhefe und Weintrestern und aus Rückständen vou der Seignette-

ziabrikation etc. erhaltenen Mengen abgesehen, vom rohen Weinstein aus. Sie
irfl im Wesentlichen noch nach der von SCHEELE und Retzius im Jahre 1770

"erst angegebenen und im Jahre 1774 vou Klaproth ausführlich beschriebenen
etüode ausgeführt, selbstverständlich mit jenen Aenderungeu, welche die fortge-

, lttenere Technik bedingt. Das Verfahren beruht darauf, dass der rohe Wein¬
stein ,, ' > welcher hauptsächlich - aus saurem

en gen weinsauren Calciums besteht
weinsaurem Kalium neben geringeren

. und ausserdem durch Hefe, Farbstoff und
w eiien auch durch Sand, Thonerde etc. verunreinigt ist, zunächst in Calcium-
«at tibergeführt und dann aus diesem durch Schwefelsäure die Weinsäure

geschieden wird. Der zur Verarbeitung gelangende Weinstein wird hauptsächlich
cle n am Mittelmeere belegenen Weinproductionsländeru Frankreich, Griechen-

s,. ' Valien, Kleinasien und Spanien gewonnen, ferner in den Rheinlanden, in
W • u *sen l an<i, Elsass-Lothringen , der Schweiz und in Oesterreich-Ungarn. Der

emstein der südeuropäisclien Länder wird vorzugsweise in Frankreich und
£'and, der deutsche, französische und schweizerische im Heimatlande verarbeitet,

rend das österreichische Product grösstenteils nach Deutschland, Frankreich
Ul«l England exportirt wird.
fto Ie bereits bemerkt, ist die erste Phase der Weinsäuregewinnung die Ueber-

r ung d es Weinsteins in unlösliches weinsaures Calcium. Zu diesem Zwecke
aen in e ;nem grossen hölzernen, mit Blei ausgekleideten Bottich grosse
gen — etwa 10—15 Centner — Weinstein mit der zehnfachen Menge
ser Übergossen und durch eingeleiteten Dampf zum Sieden erhitzt, während
eist einer durch Dampfkraft getriebenen Rührvorrichtung die Masse in Bo-

b'ung erhalten wird. Dann wird die berechnete Menge Kalk in Form von
etnnikreide oder feingepulvertem Kalkstein nach und nach hinzugesetzt, wobei

: vollständige Neutralisation mit Kreide unbedingt zu vermeiden ist, um die
rohen Weinstein enthaltenen Magnesium-, Eisen- und Aluminiumsalze in Lösung

n galten. Ist sämmtlicher Kalk zugesetzt, so wird unter fortwährendem Rühren
g , , e t w a eine Stunde lang weiter erhitzt. Bei der vorbeschriebenen Behandlung

Wet sich unlösliches Caleiumtartrat aus, während neutrales Kaliumtartrat in
Losun g geht:

2 C 4 H fi K0 8 + Ca C0 3 = C 4 H4 Ca O e + C 4 H 4 K 2 O 0 + C0 2 + H 2 0
saures weinsaures Caleiumtartrat Neutrales

Kalium Kaliumtartrat.
"s muss nun auch das bei dieserHch

abg
Chi

Umsetzung gebildete und in Lösung befind-
üeutrale Kaliumtartrat in unlösliches Caleiumtartrat übergeführt und solches

geschieden werden, was durch Versetzen der Lösung mit der nöthigen Menge
Di ^ a ' c i un ' oder feingepulvertem Gyps und mehrstündiges Erhitzen geschiehtJie U msetzung verläuft nach der Gleichung

C 4 H 4 K 3 O 0 + CaCl 2 = C 4 H t CaO„ + 2 KCl, bezw.
D C 4 H 4 K 2 O c + Ca S0 4 = C 4 H 4 Ca 0 G + K 2 S0 4 .

Zur <«S aU ^ Ĉ ese ^ Te ' se erhaltene, fein vertheilte weinsaure Calcium lässt man
dt» l 0n.clerim 8' von etwa beigemischten Spänen, Trebern etc. mit der Flüssigkeit

ein Sieb laufen. Dann lässt man absetzen, zieht die überstehende Flüssig-

1
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keit ab und dampft sie, wenn die Umsetzung nach der letzten Gleichung vor¬
genommen wurde, zur Auskrystallisirung von Kaliumsulfat ein. Das weinsaure
Calcium wird noch mehrfach durch Decantiren ausgewaschen, in einem hölzernen;
mit Blei ausgeschlagenen Bottich mit verdünnter Schwefelsäure in geringem Ueber-
schuss zu einem Brei angerührt und durch eingeleiteten Dampf etwa eine Stunde
lang auf 70—75° erhitzt. Die Umsetzung verläuft nach der Gleichung:

C4 H 4 Ca O e + H 2 SO, = C 4 H 6 O fl 4- Ca SO,
Calciumtartrat Weinsäure

Die von ausgeschiedenem Calciumsulfat getrennte Weinsäurelösung wird bei
einer massigen, 70—75° nicht übersteigenden Temperatur, oder zweckmässige
in Vacuumpfannen eingedampft und in Bleicylindern, Bleikästen oder Thonschalen
zur Krystallisation gebracht. Die Weinsäure der ersten Krystallisation ist zuweile n
schon verkäufliche Handelswaare, meistens jedoch sind die Krystalle gefärbt. Sie
werden zunächst mittelst der Centrifuge ausgeschleudert, wieder aufgelöst, ml
Thierkohle entfärbt und abermals zur Krystallisation gebracht. Die Mutterlaugen
werden noch zwei- bis dreimal zur Krystallisation gebracht und die dann verbleiben¬
den Roste derselben mit neuem Rohmaterial wieder auf Calciumtartrat verarbeitet;

Um für den pharmaceutischen Gebrauch jede Spur von Schwefelsäure und Blei
zu entfernen, wird die wässerige Lösung (1 + 5) mit Schwefelwasserstoff gesättigt
einige Zeit bei Seite gestellt, vom Schwefelblei getrennt, zur Krystallisati 011
gebracht und eventuell nochmals umkrystallisirt.

Bezüglich der Erkennung und Prüfung der Weinsäure sei verwiesen aV1
Äcidum tartaricum (Bd. I, pag. 94).

Zum Nachweise der freien Weinsäure im Weine verfährt man nach A. CLAUS-
50—100 ccm Wein werden bis zur Consistenz eines dünnen Syrups eingedamp 1
und wiederholt mit Aether ausgeschüttelt. Die Aetherauszüge werden verdunstet!
der Rückstand in Alkohol gelöst und mit einer alkoholischen Kalmmacetatlösufls
versetzt, wodurch bei Gegenwart von Weinsäure ein krystallinischer Niederschlag
von saurem weinsaurem Kalium, C,H 5 K0 6, entsteht.

Zur quantitativen Bestimmung der freien Weinsäure im Wein werden 50 ccn»
Wein zum dünnen Syrup eingedampft, dieser unter Nachspülen mit etwas Alkon°
in einen Kolben gebracht und allmälig unter starkem Umschütteln mit so vis
(etwa 100 ccm) 96procentigem Alkohol versetzt, bis kein Niederschlag von C 4 H 5 Ky c
mehr entsteht. Man stellt ihn 4 Stunden an einem kühlen Orte bei Seite, filtrir
den ausgeschiedenen Weinstein ab und wäscht denselben und das Filter so lang'
mit Alkohol aus, bis das Filtrat nicht mehr sauer reagirt. Das alkoholische
Filtrat dampft man ein, versetzt mit 0 -5 ccm schwach saurer 20procentiger KaliO*'
acetatlösung, setzt bei Seite, filtrirt das saure weinsaure Kalium ab, wäscht nii
Alkohol aus, bringt dann den Niederschlag sammt Filter in ein Kölbchen, löst i°
etwa 30 ccm heissen Wassers, versetzt die erkaltete Lösung mit einem Tropt eD
Phenolphtalemlösung und titrirt mit 1/ 10 Normal-Kalilauge. 1 ccm derselben eilt'
spricht 0.015 g C 4 H 6 O c .

Mit dieser Bestimmung wird die des Weinsteiugehaltes der Weine verbunden-
Man bringt zu dem Zwecke das Filter mit dem oben erwähnten und mit Alkoho
ausgewaschenem Weinsteinniederschlage in ein Kölbchen, nimmt in 30 ccm heissen
Wassers auf und verfährt, wie vorstehend. 1 ccm 1/, 0 Normal Kalilauge ist glei 00
0.0188 g C 4 H 6 K0 (i.

Man kann die Weinsäure auch als neutrales weinsaures Calcium quantitativ*
bestimmen. Hierzu neutralisirt man die Weinsäurelösung mit dünner KalilaUg6 )
versetzt unter Vermeidung eines grossen Ueberschusses mit neutraler Chlorcalcin ffl -
lösung, fügt einige Tropfen Kalkwasser hinzu, rührt um und lässt einige Stunden
stehen. Das ausgeschiedene, krystallinische Calciumtartrat wird auf einem he
100° getrockneten und gewogenen Filter gesammelt, mit 85procentigem Weingeis
gewaschen, bei 90—100° getrocknet und gewogen als C 4 H 4 CaO r> + 4 H 3 <-*•
100 Theile krystallinisches Calciumtartrat entsprechen 57.69 Th. Weinsäure.
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2. Linksweinsäure oder Anti Weinsäure. Sie ist bisher in der Natur
hoch nicht frei aufgefunden worden. Sie stimmt in ihren chemischen Eigenschaften
jhit der Rechtsweinsäure überein, ebenso in den meisten physikalischen. Diese

eiden Säuren unterscheiden sich bei gleicher Krystallform und gleichen Löslich-
^eitsverhältnissen durch das entgegengesetzte Auftreten der hemiödrischen
\8> Bd. VI, pag. 143) Krystallflächen und durch entgegengesetztes Drehungsver-
?| ö gen. Während bei der Rechtsweinsäure und ihren Salzen die hemiödrischen

lachen auf der rechten Seite der Krystalle liegen , befinden sich dieselben bei
j| er Linksweinsäure und ihren Salzen auf der linken Seite. Die Krystalle ver¬
galten sich somit zu einander wie rechts zu links, oder wie das Bild zum
kpiegelbilde.

Die Lösung der Linksweinsäure und der linksweinsauren Salze dreht die Ebene
j polarisirten Lichtes genau so weit nach links, wie die Lösung der Rechts-

"ßinsäure und der rechtsweinsauren Salze unter den gleichen Bedingungen nach
^chts dreht.

Beim Erwärmen und gegen Agentien verhält sich die Linksweinsäure genau
. wie es vorstehend bezüglich der Rechtsweinsäure beschrieben. Sie bildet auch

aie selben Salze von denselben Löslichkeitsverhältnissen und vom gleichen Wasser-
Spalte. Nur in Verbindung mit optisch activen Basen, wie mit Brucin, Strychnin,
Chinin und Cinchonin, macht sich in der Krystallform, wie auch im Wassergehalt
hud in (j er Löslichkeit ein gewisser Unterschied bemerkbar.

Zur Darstellung der Linksweinsäure geht man von der Traubensäure aus.
Reiche als eine Verbindung gleicher Moleküle Rechts- und Linksweinsäure zu
"brachten ist. Nach der auf Pastbüe's Angaben beruhenden Methode sättigt
Klan e i ne Lösung von saurem traubensaurem Natrium mit Ammoniak, oder man
heilt eine Lösung von Traubeusäure in zwei gleiche Theile, sättigt die eine

Hälfte mit Natronlauge, die andere mit Ammoniak, mischt sie und lässt im einen
Wle im anderen Falle die Lösung des so erhaltenen Doppelsalzes von trauben¬
saurem Ammonium-Natrium verdunsten. Hierbei scheiden sich allmälig grosse
^ombische Krystalle von C 4 H 4 Na (NH,)0 6 + 4 H 2 0 aus, von denen die eine
Hälfte rechtshemiedrische Flächen zeigt und identisch ist mit rechts-
^einsaurem Natrium-Ammonium, während die andere Hälfte der Krystalle
ln kshemie dris che Flächen hat und übereinstimmt mit linkswein saurem

iNa trium-Ammonium. Die Krystalle werden dann mit Hilfe von Lupe und Pincette
ai'sgesucht.

Das lästige Aussuchen kann nach einer Beobachtung- von Geenez umgangen
«erden. Legt man nämlich in die Lösung des Doppelsalzes einen Krystall von
echtsweinsaurem Natrium-Ammonium, so scheidet sich nur das rechtsweinsaure
J °Ppelsalz aus. Hört die Abscheidung dieses Salzes auf, so giesst man die Lösung
la r ab und ruft nun durch Hineinlegen eines gut ausgebildeten Krystalles von

Jttksweinsaureni Salz die Ausscheidung des linksweinsauren Natrium-Ammoniums
hervor.
i Air Gewinnung der Linksweinsäure wird die wässerige Lösung des auf die
ln e oder andere Weise erhaltenen linksweinsauren Doppelsalzes mit Bleinitrat
ersetzt, das linksweinsäure Blei wird abfiltrirt, ausgewaschen, in Wasser ver¬
gilt und durch eingeleiteten Schwefelwasserstoff zerlegt. Die Lösung der Links-

Vemsäure wird vom Schwefelblei abfiltrirt und zur Krystallisation gebracht.
3. Inactiv e Wein säure, Mesoweinsäure. Sie wurde von Pasteur entdeckt

Q(i von Dessaignes als Mesoweinsäure bezeichnet; auch sie ist in der Natur
° c u nicht aufgefunden worden. Die inactive Weinsäure ist der Traubensäure

, 6 hr ähnlich, sie krystallisirt mit einem Moleküle Krystallwasser, C A H G 0 6 + H 2 0,
1 langen prismatischen Krystallen, die schon im Exsiccator verwittern und im

e,1 twäsW Isserten Zustande bei 139° schmelzen. Die inactive WTeinsäure ist in 0*8 Theilen
asser löslich, ist ohne Einwirkung auf den polarisirten Lichtstrahl und unter-

°heidet sich von der gleichfalls optisch inactiven Traubensäure dadurch, dass sie

I
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nicht wie die Traubensäure direct in active Weinsäuren gespalten werden kann. Die
inactive Weinsäure zeigt die Reaetionen der Rechtsweinsäure, unterscheidet sich jedocn
von dieser, wie von der Linksweinsäure und der Traubensäure durch grössere Löslich'
keit ihres sauren Ammonium- und Kaliumsalzes, von der Traubensäure zudem
dadurch, dass sie Gypslösung nicht fällt. Ferner unterscheiden sich das Calcium")
Silber- und Bleisalz durch ihren Wassergehalt von den entsprechenden Salzen der
Rechts- und Linksweinsäure.

Die inactive Weinsäure erhält man nach Jungfleisch sehr leicht, wenn m an
gewöhnliche Weinsäure mit einem Achtel bis einem Zehntel ihres Gewichtes
Wasser in geschlossener Röhre zwei Tage lang auf 165° erhitzt. Erhitzt man
die inactive Weinsäure mit wenig Wasser auf 175°, so geht sie zum Theil i n
Traubensäure über; bei stärkerem Erhitzen verhält sie sich wie gewöhnliche Weinsäure-

4. Traubensäure, ParaWeinsäure, C 8 H 12 0 12 + 2 H 2 0 oder (r—C 4 H c 0 6 +
+ 1—C 4 H 6 0 6 + 2 H 3 0).

Die Traubensäure wurde im Jahre 1822 von Ch. Kestner in Thann im Elsass
bei der Fabrikation von Weinsäure in den Mutterlaugen der letzteren entdeckt.
Obgleich der rohe Weinstein kleine Mengen von traubensaurem Salze enthält, so
entsteht die Hauptmenge der zuweilen in den Mutterlaugen der Weinsäurefabrikation
auftretenden Traubensäure während des Abdampfens der Lösungen der Weinsäure
bei einer oft 110° übersteigenden Temperatur. In der Fabrik von SCHEUßEB-
Kestner in Thann, wo das Abdampfen im luftverdünnten Räume bei 50° geschieht,
treten in den Mutterlaugen nur sehr geringe Mengen Traubensäure und auch nu 1
Spuren von inactiver Weinsäure auf, während in anderen Fabriken, wo die
Lösungen durch überhitzten Wasserdampf oder gar über freiem Feuer Concentrin
werden, in den Mutterlaugen bedeutende Mengen von Traubensäure und inactive'
Weinsäure vorhanden sind. Nach JüNGFLElSCH verdankt die Traubensäure ihre
Entstehung grösstentheils der Einwirkung von Thonerde auf die weinsauren Salze-
Die der fabrikmässig dargestellten Weinsäure bisweilen beigemengte Trauben¬
saure lässt sich von ersterer leicht mechanisch trennen, da ihre Krystalle be 1
gelinder Wärme verwittern, während die Weinsäurekrystalle klar und durchsichtig
bleiben.

Die Traubensäure ist, wie bereits erwähnt, zu betrachten als eine Verbindung
gleicher Molecüle Rechts- und Linksweinsäure. Sie krystallisirt in triklinen Prismen
vom spec. Gew. 1.69, verwittert in trockener Luft schon bei gewöhnlicher Tem¬
peratur und verliert bei 100° das KryStallwasser vollständig und schmilzt dann
bei 198—200°. Die Traubensäure ist" bei 15° in 5.7, bei 20° in 4.84 Theile»
Wasser löslich. Bei höherer Temperatur und gegen Agentien verhält sich die
Traubensäure der Weinsäure sehr ähnlich. Sie unterscheidet sich von den drei
vorhergehenden Weinsäuren dadurch, dass Gypslösung in wässerig 61
Traubensäurelösung einen Niederschlag von traubensaurem
Calcium hervorruft, welches inEssigsäure und inSalmiaklösung
unlöslich ist, während freie Weinsäure dadurch nicht gefall*
wird und ferner das aus Tartratcn abgeschiedene weinsaure
Calcium in Essigsäure und Salmiaklösung löslich ist.

Zur künstlichen Darstellung der Traubensäure vermischt man concentrirte
Lösungen von Rechts- und Linksweinsäure, wobei eine merkliche Erwärmung und
zugleich eine Ausscheidung von Traubensäure stattfindet. Ganz analog erhält mau
traubensaure Salze durch Vermischung der Lösungen äquivalenter Mengen dei
Salze von Rechts- und Linksweinsäure. Ferner wird die Traubensäure gebildet
bei der Oxydation von Dulcit, Inulin, Lävulose, Mannit und Sehleimsäure mit
verdünnter Salpetersäure, bei der Ox}rdation von Fumarsäure mit Kaliumper¬
manganat und beim Erhitzen von Rechtsweinsäure — oder auch von inactiver
Säure — mit wenig Wasser auf 175°.

Dass die Traubensäure andererseits leicht in Rechts- und Linksweinsäure zerlegt
werden kann, ist bereits oben unter „Links weins ä u re" gezeigt worden. L»

W a
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e> hier noch hinzugefugt, dass diese Spaltung nach Pästeür auch leicht durch
Ehrung, hervorgerufen durch einige Sporen des Schimmelpilzes, Penicillium glaucum,
ewirkt werden kann. Es wird hierbei zunächst die Traubensäure in Rechts- und
toksweinsäure gespalten und im weiteren Verlaufe der Gäkrung die Rechtswein-

■aure verbraucht, während die Linksweinsäure unangegriffen bleibt.
ßie traubensauren Salze, die sogenannten Racemate, sind im Allgemeinen

,en Weinsäuren sehr ähnlich. Sie zeigen jedoch niemals hemiedrische Flächen und
SlI1Q- optisch inactiv. Jehn.

Weinsaure Salze oder Tartrate. Die Weinsäure ist eine starke zwei-
a sische UIl(i vieratomige Säure. Ihrem Charakter als zweibasische Säure ent¬

sprechend, bildet sie zwei Reihen von Salzen, saure und neutrale Tartrate, je nach-
etri ein oder zwei Wasserstoffatome der Carboxylgruppen durch gleichwerthige
et allatome oder Radikale ersetzt werden :

C 2 H 2 (OH) 3x QQQg
Saures weinsaures Kalium

oder Kaliumbitartrat

C2 H2 (OH)2<g$ H

C a H 2 (OH) 2< COOH

Ca

C 2 H2 ( OH )2\QQOK
Neutrales weinsaures Kalium

oder Kaliumtartrat

C3 H2 (OH) 2 /gJ°>Ca
Neutrales weinsaures Calcium

oder Calciumtartrat.
Saures weinsaures Calcium

oder Caleiumbitartrat
Die Weinsäure bildet ferner mit grosser Leichtigkeit Doppelsalze, in denen

*e Wasserstoffatome der Carboxylgruppen durch verschiedene gleichwerthige
etallatome oder Radikale ersetzt werden:

c h mm / C00K c h rom /C00K
Weinsaures Kalium-Natrium Weinsaures Antimonyl-Kalium
oder Kalium-Natriumtartrat oder Antimonyl-Kaliumtartrat.

. Ausser diesen sauren, neutralen und Doppelsalzen der Weinsäure
L^ jedoch auch einige basische Salze derselben bekannt, in denen auch der

as serstoff der beiden Alkokol-Hydroxyle durch Metall vertreten ist:
CO.Ox CO.O x

>Pb i \
CH.O/ CH.O—Sb

>Pb
CH.O^

co.o/ J
Basisches weinsaures

Blei

CH.O x
l

CO. OK
Basisches weinsaures

Antimon-Kalium.

Dagegen bildet die Weinsäure keine sogenannten übersauren Salze, wie
, s bei einer anderen zweibasischen, ebenfalls im Pflanzenreiche häufig vor-
^ tomenden organischen Säure, der Oxalsäure, der Fall ist, entstanden durch

okulare Aneinanderlagerung der sauren Salze mit freier Oxalsäure, wie z. B.
8 übersaure oxalsaure Kalium oder Monokaliumdioxalat,

C2 HK0 4 . C 2 H 2 0 4 + 2 H 2 0.
'le weinsauren Salze sind zum grossen Theil krystallisirbar. Von den Alkali-

>a,1Zen - der Weinsäure sind die neutralen weit löslicher in Wasser, als die sauren.
totere werden durch Zusatz von freier Weinsäure nicht wesentlich löslicher,

j hl aber auf Zusatz von Salz-, Salpeter- oder Schwefelsäure. Die Salze der alka-
. °oen Erden sind in Wasser unlöslich oder schwer löslich; sie lösen sich jedoch

cht in überschüssiger Weinsäure. Ebenso verhalten sich die meisten eigentlichen
tallsalze der Weinsäure. Nur diejenigen derselben, deren Oxyde schwache Basen

D
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sind, lösen sich leicht und sind oft an der Luft zerfiiessfich. Die in Wasser l° s
liehen weinsauren Salze bilden sich leicht durch Neutralisation der Weinsäure¬
lösung durch die entsprechenden Metallhydroxyde oder Carbonate, die in Wasse
unlöslichen durch wechselseitige Zersetzung eines löslichen weinsauren Alkaüsal ze
mit dem entsprechenden Metallsalze.

Die Zusammensetzung der weinsauren Salze wurde zuerst von BerzELI üS >
später besonders von Dumas und Piria studirt. Namentlich Hankel ergründete
die Krystallformen derselben, während Pasteur, Landolt, vant' Hoff die
optischen Eigenschaften erforschten und für die abweichenden Erscheinungen;
welche die verschiedenen Weinsäuren (s. d.) dem polarisirten Lichte gegen'
über darbieten, sinngemässe Erklärungen fanden.

Bei der trockenen Destillation liefern die weinsauren Salze ähnliche Zersetzung^'
produete, wie die Weinsäure selbst (s. d.). Beim Erhitzen an der Luft ver '
kohlen sie mit dem Gerüche nach verbranntem Zucker, wie ihn in stärkerem
Grade die Weinsäure unter denselben Umständen zeigt und hinterlassen schliess¬
lich Metalloxyde oder Carbonate, wofern diese nicht weiter zerlegt werden oder
flüchtig sind.

Ueber die geringen Unterschiede, welche die Salze der verschiedenen isomeren
Weinsäuren in chemischer oder physikalischer Hinsicht zeigen, ist im Artike
Weinsäure nachzusehen. Jehn.

WeinSChwefelsäure, ältere Bezeichnung für Aethylschwefelsäure, respectW
Schwefelsäuremonoäthylester. Die Aethylschwefelsäure ist eine Aethersäure, d. "•
im vorliegenden Falle eine Schwefelsäure, in welcher ein H-Atom durch Aethy
ersetzt ist, H(C 3 H 5).SCv Der saure Schwefelsäureäthylester bildet sich bei der
Bereitung der Mixtura sulfurica aciclo, und bildet den Hauptbestandtbei
derselben.

WeinSprit heisst im Handel ein hoch rectificirter Spiritus.

Weinstein, Tartarus, s. Kalium hy dro tar taricum; tartarisirter Wel"'
stein ist Kalium tar taricum. — Weinsteinerde, blätterige, ist Kaü llffl
aoeticum. — Weinsteingeist ist Liquor pyro-tartaricus. — We"J
Steinöl ist Liquor Kalii carbonici. — Weinsteinrahm, Gremor Tartan,
s. Kalium hydrotar taricum. — Weinsteinsäure, s. Acid um tartarien 10
und Weinsäure. — WeillSteinSalmiak ist Tartarus ammoniatus. — WC
Steinsalz ist Kalium carbonicum purum und Weinsteinsalzlauge
Liquor Kali caustici.

WeiSS. Als Farbe bildet Weiss insofern den Gegensatz zu Schwarz, als
ersteres, so weit dieses optischen geometrischen Verhältnissen nach möglich i st '
an undurchsichtigen Körpern alles auf dieselben fallende Licht reflectirt und an
durchsichtigen Körpern alles eindringende Licht hindurch gehen lässt, währen
letzteres alles auffallende Licht absorbirt. Da dieses für alle homogenen und Z"
sammengesetzten Lichtarten gilt, so erscheint uns ein weisser Körper in rotb er
Beleuchtung roth, in blauer blau u. s. w. und kann nur als weiss erkannt werden,
wenn die Lichtquelle weisses Licht ausstrahlt. Solches ist stets zusammengesefö
und besteht entweder aus nur zweien , qualitativ und quantitativ gegenseitig
völlig ausgeglichenen Complementärfarben oder aus vielen oder allen homogene 0
Farben im richtigen Verhältnisse zu einander. Wenn dieser Ausgleich der Farben
zu Weiss durch Schwächung oder Vernichtung einer derselben gestört wird, wa
durch Absorption oder durch Interferenz bewirkt werden kann, so tritt im reflßf
tirten oder durchgelassenen Liehte die Complementärfarbe der ersteren auf,
übrigen noch neutralisirten Farben beherrschend. Solcher Art sind die sogenannte
Structurfarben in dem herrlichen Gefieder der Vögel, der Perlmutter, des Glimmers,
in welchen kein Farbstoff enthalten ist, ferner die Farben doppelbrechende
Körper im geradlinig polarisirten Lichte im Analysator eines Polarisation

ist
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Pparates. Die im Weiss enthaltenen homogenen Farben werden ohne Zerstörung
gelben von einander getrennt durch Dispersion, Beugung und Circularpolari-

. tI0 C Der Sprachgebrauch farblos für einen weissen Körper ist daher nur
s°iern richtig, als derselbe die in ihm enthaltenen Farben dem Auge nicht
mittelbar darbietet, wissenschaftlich aber falsch, da ein weisser Körper im

e£entheil alle Farben reflectirt oder durchlässt. Einen schwarzen Körper könnte
»n mit Recht so nennen, welcher keines von beiden thut, sondern alles Licht
sorbirt, d. h. in unsichtbare Wärmestrahlen umsetzt. In der Natur ist die einzige
eisse Lichtquelle das Licht unserer Sonne und einiger Fixsterne, wo es nur im
emth bei geringster Absorption durch die Erdatmosphäre zur vollen Geltung
tßmt. In künstlichen Beleuchtungsmitteln mit wenigen Ausnahmen wird weisses
°flt meist vergeblich angestrebt, sondern aus Mangel der nöthigen hohen Tem-
ra ^lu' nur hellgelbes Licht erreicht, in welchem die blauen und violetten Strahlen

^Wach
tla vertreten sind. Im elektrischen Bogenlichte und im Blitze herrschen

gegen die letzteren meist vor. Durch Zerstreuung gedämpftes weisses Lieht,
Ie es sich zur Tageshöhe in der Atmosphäre verbreitet findet, ist für das Auge

wohlthätigsten, da dasselbe keine für eine besondere homogene Farbe em-
*! .^glichen Fasern der Sehnerven stärker reizt als die übrigen. Intensive directe

isse Beleuchtung blendet aber stärker als einzelne homogene Farben, indem es
e Theile der Sehnerven gleichzeitig überreizt. Gänge.
Weissblech ist verzinntes Eisenblech.

. "6ISS6 Farben. Alle weissen Farben sind Erd- oder Mineralfarben. Am
Zotigsten sind Blei weiss (basisches Bleicarbonat), Zink weiss (Zinkoxyd)
nc' Permanentweiss oder Blanc fixe (gefälltes Baryumsulfat). Ferner
er <3en verwendet: Schlemm kreide (Wienerweiss), Kalkspat (Pariser-

/® 1.ss ), gepulverter Schwerspat, weisser Pfeifenthon, Wismutweiss
L, 18l&utoxychlorid) und andere. Met all weiss ist Bleisulfat, Lithophone,

' n kolith, Gbiffith's Zink weiss sind Mischungen von Schwefelzink mit
Wmanentweiss, Pattinsox's Blei weiss ist Bleioxychlorid.

■"i der Malerei und zum Anstrich kommen vornehmlich Bleiweiss, Zinkweiss
p a Permanentweiss zur Verwendung. Bleiweiss und Zinkweiss decken nach

j ^tele in Oel ziemlich gleich gut, doch erfordert das Zinkweiss eine grössere
zahl von Anstrichen. Als Wasserfarbe deckt Zinkweiss schlecht, Permanent-

eis s als Oelfarbe schlecht, als Wasserfarbe gut.
, Zinkweiss unterscheidet sich dadurch vorteilhaft vom Bleiweiss, dass es durch

Schwefelwasserstoff der Luft nicht gebräunt wird.
,. Gepulverter Schwerspat deckt an sich sehr wenig und wird hauptsäch-
p ü als Zusatz zu anderen Farben benutzt; dieselbe Verwendung findet der
i ei fenthon. Metallweiss wird nur zur Herstellung weissen Siegellacks

^'tzt, während Wismutweiss als Schminke Anwendung fand,
j, h* Ausnahme der Kreide und des Thons enthalten sämmtliche weisse Farben
r **'lgifte und sind daher nach dem deutschen Reichsgesetz vom 5. Juli 1887
^' **<!. IV, pag. 245) zum Färben von Nahrungsmitteln und von Gefässen und
Jöihtiii ungen für dieselben ausgeschlossen.
f - u i* den letztgenannten Zweck ist jedoch für Schwerspat, Blanc fixe und Zink
E

' °aupt nicht genannt werden.

- > «V1J. ILlAtgClKlUilLCU J-iWCUn. IDU IDUW^U J.Ll± KJ\jl±>YKjLOU«jU. Uiaii\j XkJ±.\j iL1.1iL ZJ111IX

Den eine Ausnahme gemacht. Zu cosmetischen Mitteln dürfen Blanc fixe,
iih ^ 6r8 P a '; un<^ Wismutpräparate verwendet werden, da die letzteren im Gesetze

j. Uie Unterscheidung der weissen Farben gelingt leicht nach den allgemeinen
sein der qualitativen Analyse.

a le Löslichkeit in Salzsäure, Salpetersäure, das Verhalten gegen Schwefel-
°nium gibt raschen Aufschluss über die Natur der Farbe. Benedikt.

u Weissenblirg, in der Schweiz, besitzt eine Quelle von 26" mit Ca SO, 9.033
a C aII 3 (C0 3) 3 1.094 in 10000 Th.

ea l-Encyclopädie der ges. Pharmacie. X. 27
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Weisser Fluss, s. Bd. iv, pag. 415.
WeiSSfeuer, s. Bengalische Flamme, Bd. II, pag. 203.

WeiSSfiSChe, Cyprinoidei, sind die artenreichste Familie der Physosto^ 1'
d. i. der Knochenfische mit Luftgang der Schwimmblase. Von bekanntere
Gattungen zählen hierher: Gyprinus (Karpfen), Carassius (Karausche), Bat'f
(Barbe), Grobio (Gründling), Leuciscus (echter Weissfisch oder Plötzen), 2 tflC
(Schleihe), Bhodeus (Bitterling), Äramis (Brachse), Öobitis (Schmerl, Peitzk er
oder Grandel).

WeiSSgerberei, Alaungerberei, derjenige Gerbprocess, welcher sich <^ s
Alauns und anderer Thonerdesalze als Gerbmaterial bedient; das auf diese We' B
gewonnene Leder heisst weissgar oder alaungar.

WeJSSQläS = Acidum arsenicosum.

Wei'SSgÜltigerZ, ein Silbererz der Zusammensetzung
(FeS, ZnS, Cn 2 S) 4 . Sb, S 3 + (Pb S, Ag 2 S)Sb 3 S 3 .

WeiSSgUSS = Lagermetall, s.d. Bd. VI, pag. 214, Kupferleg 1'
rungen, Bd. VI, pag. 178 und Legirungen, Bd. VI, pag. 259.

WeiSSkälk, das Ausgangsmaterial zur fabrikmässigen Destillation der Ess>&
säure, ist holzessigsaurer Kalk, wie er durch Neutralisation von Aetzkalk &
Holzessig und Eindampfen der geklärten Lösung erhalten wird.

WeiSSkeme heissen die als G1 obo ide bekannteren Einschlüsse der A1 euro»'
körner (s. d. Bd. I, pag. 210).

WeiSSkupfer = Neusilber, s.d. Bd. VII, pag. 317.
WeiSSlOth, s. Löthen, Bd. VI, pag. 387 und Weichlöthen, Bd. X, pag. 393-

WeiSSmann'S SchlagwaSSer, in dreistester Weise als unfehlbares Mit'j
gegen Schlagfluss und alle Nervenkrankheiten angepriesen, ist mit Kino- ° a
Batanhiatinctur roth gefärbte Arnicatinctur.

WeiSSmeSSing, s. Kupferlegirungen,_Ba. VI, pag. 176.
Weissmetall = Weissguss.
WeiSSnJCkelkieS, Chloranthit, ist das im Harz, Erzgebirge und in Thüring eI1

vorkommende Arsennickel, NiAs 2 .
Weisspech = Resina Pini.
WeiSSSJeden nennt mau jene Operation, durch welche eine Legirung ^

Silber und Kupfer an ihrer Oberfläche eine Schicht von reinem Silber erb»i •
Das geschieht in der Weise, dass man durch Erhitzen auf Kothgluth das %-W®
der Legirung oberflächlich oxydirt, die gebildete Oxydschicht durch Kochen <*
Legirung mit verdünnter Schwefelsäure entfernt und die mattweisse Oberfläc
von reinem Silber wieder polirt. Das Weisssieden ist also nichts anderes, a l s
Entfernen des Kupfers aus der Oberfläche der Legirung.

WeiSSSpieSSglanzerZ heisst das in der Natur sich findende AntimonoxY d >
Sb a 0 3 .

Weitsichtigkeit ist die in den mittleren Lebensjahren normal auftrete»^
Presbyopie (s. d. Bd. VIII, pag. 341), wohl zu unterscheiden von der ang
borenen Uebersichtigkeit, der Hyp ermetropie (s. d. Bd. V, pag. 349).

Weizen, s. Tritieum, Bd. X, pag. 96. — Weizenmehl, s. Mehl, Bd/
pag. 602. — Weizenpuder oder Weizenstärke, s. Amylum, Bd. I, pag

Weizen, geölter. Um die Körner des Weizens leichter an einander gh» 1*
zu lassen, als dies bei der rauhen Oberfläche sonst möglich ist, ölt man

5io-

ihB;
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[run¬

der

• "• man durchschüttelt ihn in einer Trommel mit einer geringen Menge eines
.lüeu Oeles, welches sich in dünnster Schicht auf der Oberfläche vertheilt. Von
öetn derartig behandelten Weizen geht auf ein bestimmtes Hohlmaass mehr als

,° u einem nicht geölten, und es wird dadurch der Schein einer schweren Han-
swaare hervorgerufen, welche thatsächlich nicht vorliegt. Um diese Täuschung
'zudecken, verfährt man nach HlMlYST folgendermaassen: In ein ganz trockenes

J agensgiäschen gibt man einige Körner des verdächtigen Weizens, sowie eine
esserspitze feines Bronzepulver und schüttelt einige Zeit gut um. Sodann

L ' man die Weizenkörner auf etwas Fliesspapier und reibt sie mit demselben.
ar der Weizen geölt, so bronzirt er sich bei dieser Behandlung, war er nicht
*'i so bleibt das Bronzepulver nicht haften, sondern reibt sich ab.

^eizenälchen heisst der zur Familie der Anguillulidae gehörige SpulwurmT 7
J erickus Tritici Needham, dessen Weibchen 4.5 mm lang und spiralig gedreht,

sen Männchen nur 2 mm und gestreckt ist. Der Mund ist lippenlos und hat
j , ®n e iuen kleinen Stachel, ohne Klappenzähne. Die weibliche Geschlechtsöffnung

in der Nähe des Afters.
lue Thierchen leben im Schlaf- oder Ruhezustande zu mehreren in den soge-

-,. n ' er> „Gichtkörnern" des Weizens. Auf feuchter Erde erwachen im Frühlinge
Aeichen, kriechen au den jungen Weizenpflanzen empor und bohren sich in
Fruchtknoten ein, der in Folge dessen wie eine Galle aufschwillt. In dieser

uen die Würmer geschlechtsreif und die junge Generation kann in dem Gicht

Tilgungen
j. n jahrelang ruhend verbleiben, bis sie die zu ihrer Entwickelung günstigen

jWeizenkeimemehl.
r en von einem Franz*,».

1 el för Diabetiker empfohlen. Das Mehl enthält ungefähr 43 Procent Eh

-««■inuiuibiiiciii, Unter dem Namen Fromentine wurde vor ein paar
ren von einem Franzosen Douliot das Mehl der Weizenkeime als Nahrungs-

laweiss-
per, io Procent Cellulose, 6—7 Procent Aschenbestandtheile und 22 Procent
lelaydrate; mit Eiweiss und Saccharin wird aus demselben ein Gebäck be¬lltet.

"Gldon's RegeneratlOnsprOCeSS bezweckt die Wiedergewinnung des Man-
ii, S aus den Manganchlorürlaugen, welche bei der Chlorentwickelung in der

, ^alkfabrikation abfallen. Das Verfahren besteht darin, dass zunächst aus der
la nSra.nn^l^-.l-l>r______ •,.,.■ 1-J T^_. -3. TU- 1__1 . -, ,.'.,. n . 3 1 ,

San

j/, * a ^cblorürlösung mittelst Kreide Eisenhydroxyd abgeschieden, sodann durch
fr . ^\ lcn Manganhydroxydul, Mn (OH) 3 , gefällt wird, welches sich schon
4as • ZU J!an 8' arin i3erox y <i oxydirt. In der Praxis wird gemeinhin so verfahren,
hvrl ^ Ĉ e n '^ Kalkmilch versetzte Flüssigkeit, welche nunmehr also aus Mangan-
8q . ,°5^[i Kalkhydrat und Chlorcalcium besteht, ein Dampfstrom eingeleitet und,
Mrl Sle ^ie Temperatur 50—70° erreicht hat, atmosphärische Luft eingepresst
Calvi" er ^ ur °i 1 bildet sich ein schwarzer Niederschlag von Calciummanganit,
w ; , n ^3, welches nach dem Decantiren der darüberstehenden Flüssigkeit sofort
?än r -ZUr ^ ü i° re ntwickelung verwendet werden kann- dasselbe gibt mit Salz-
Svj Nieder soviel Chlor, als das dem Mangangebalte des Niederschlages ent-
da ende Ueberoxyd geben würde. Diese einfachen Operationen ermöglichen es,
d e „ ' e einmal benutzte Manganmenge immer wieder von Neuem der Uebertragung

a uerstoffes an den Wasserstoff der Salzsäure dienstbar gemacht werden kann.
den durch den Abgang an Chlorcalcium entstehenden Chlorverlust zu um-

'ormag
Sehen v
Ohio-' man ^ en Kalk einfach durch Magnesia ersetzen. Das sich bildende
\v erci a §:ne sium kann durch Glühen wieder in Magnesia und Salzsäure gespalten

. ' Ganswindt.

eifla i ^WBgunjJ. Bringt man in einem System von Punkten, welche auf
feg i , er Kräfte ausüben und dadurch in einer bestimmten Gleichgewichtslage
in »1 . en werden, einen derselben in schwingende Bewegung, bei welcher er

1 1Cüe n Intervallen, der Schwingungsdauer, immer wieder in seine Ursprung-

I

27"
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liehe Lage zurückkehrt, so geht diese Bewegung zuerst auf seine Nachbarpunkte
und dann auch auf die entfernteren über, es entsteht eine Wellenbewegung. ■»!
einfachster Kepräsentant einer solchen mögen die Wasserwellen dienen , wie si
durch Hineinwerfen eines Steines in eine grössere, im Gleichgewicht befindlich 6
Wassermasse entstehen. Es bildet sich eine ringförmige Erhebung, der Wellenberg)
an welche sich eine eben solche Vertiefung, das Wellenthal, anschliesst. Beid 6
geben im Verein eine Welle und breiten sich nach allen Seiten aus. Ein an der
Oberfläche des Wassers schwimmender Körper wird sich, wenn ihn die Well 6
erreicht, wohl heben und senken, nicht aber längs der Oberfläche verschieben-
Ein ähnlicher Wellenzug entsteht auch in einem frei herabhängenden Seil durcü
regelmässige Erschütterung des oberen Endes.

Die Strecke, um welche sich die Welle während der Schwingungsdauer 6ine
Theilchens fortpflanzt, und die in den angeführten Beispielen einen Wellenberg
und ein Wellenthal umfasst, heisst Wellenlänge. Sie wird berechnet, indem m an
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle, das heisst die Strecke, auf welch 6
sich die Wellenbewegung in der Zeiteinheit verbreitet, mit der Schwingungsdauer
eines Theilchens multiplicirt. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit eines Wellenzug 6
in einem Medium hängt wesentlich von den Elasticitätsverhältnissen und der DicM 6
desselben ab. In isotropen Materialien ist sie nach allen Richtungen gleich, in anisotrop 60
hingegen ändert sich ihre Grösse mit der Richtung der Fortpflanzung. Die unmitt 6 '"
bare Folge davon ist der Umstand, dass die Punkte, bis zu welchen die von einem
Centrum ausgehende Wellenbewegung in gegebener Zeit fortschreitet, in isotrop en
Medien auf einer Kugelfläche, in anisotropen auf einer je nach der Art des MediuW s
verschieden gestalteten Fläche, der Wellenfläche, liegen (s. Doppelbrechung'
Bd. III, pag. 521). Von einer ebenen oder Planwelle spricht man, wenn alle J0
einer Ebene von bestimmter Lage befindlichen Theilchen des Mediums gleichzeitig
denselben Schwingungszustand annehmen.

Die Richtung, in welcher die einzelnen Theilchen eines Mediums ihre schwing 6011
Bewegung ausführen, kann entweder auf der Fortpflanzungsrichtung des Well 611
zuges senkrecht stehen oder mit dieser Richtung zusammenfallen. Man spricht W1
ersteren Fall von einer fortschreitenden transversalen, im letzteren v011
einer fortschreitenden longitudinalen Welle. Transversal wellen sind die b e
reits als Beispiele angeführten Wasser- und Seilwellen, bei welchen Wellenberg
und Thäler auftreten, während bei Longitudinalwellen die schwingenden Tbeücben
abwechselnd einander näher kommen und sich wieder von einander entferne 0 '
wodurch an Stelle der Wellenberge und Thäler Verdichtungen und Verdünnung 6 '
treten, die sich in regelmässiger Aufeinanderfolge im Medium fortpflanzen. & 1
Beispiel der letzteren Art von Wellen bieten die Schallwellen bei ihrer F° r
pflanzung in den verschiedenen Schallmitteln.

Treffen zwei Wellenzüge gleicher Art zusammen, so ist das Resultat i° re
Wechselwirkung eine sogenannte stehende Welle, bei welcher die einzeln 611
Theilchen gleichzeitig durch ihre Ruhelage hindurchgehen und gleichzeitig ihr 611
grössten Ausschlag erreichen, welch letzterer aber für die verschiedenen Theilc° 60
sehr verschieden, ja für einzelne sogar Null ist. Punkte, welche bei 6 '° el
stehenden Welle stets in Ruhe verharren, nennt man Knotenpunkte, oder wenn
mehrere derselben in continuirlicher Aufeinanderfolge stehen, Knotenlinien ua
Knotenflächen. Das Phänomen der Wechselwirkung zweier oder mehrerer Well 611"
züge heisst Interferenz (s. d. Bd. V, pag. 466).

Was die theoretische Verwerthung der Principien der Wellenbewegung anb 6
langt, so leitet man aus denselben die Erscheinungen des Schalles (s. d. Bd. L '
pag. 88), des Lichtes (s. d. Bd. VI, pag. 291) und der strahlenden Wärm 6
(s. Wärmefortpflanzung, pag. 332) ab, und es ist gegründete Aussicht v °
handen, dass auch Erscheinungen elektrischer Natur aus demselben Princip 6l11
Erklärung finden werden. p i t s c h-

Welschkorn ist Mais.

die
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jde

Welter's Bitter, Indigbitter = Pikrinsäure.
Welter'SChe Röhren, s. Sicherheitsröhren, Bd. IX, pag. 251.
«emding, in Bayern, besitzt drei kalte (7—7.5°) Schwefelquellen mit

rt 2S 0.052, 0.063 und 0.068 in 10000 Th.

Wenzell's Ergotin, B. Bd. iv, pag. 83.
"enzell'S Reagens für Alkaloide ist eine Lösung von 1 Th. Kaliumperman¬

ganat in 200 Th. Schwefelsäure, die mit verschiedenen Alkaloiden verschiedene
* Übungen gibt.

Wepler's Epilepsiepulver, s. Bd. iv, pag . 70.
**ei*g, Hede, Tors, der durch das Hecheln des Flachses und Hanfes

^geschiedene (ausgekämmte) Abfall, aus kurzen, verworrenen, verknäuelten
s ern und zahlreichen anderen Gewebsbestandtheilen der Stammpflanzen zu-

" laniengesetzt, dient in unverarbeitetem Zustande als Polster- und Packmaterial,
anfwerg auch zum Schiffskalfatern. Das viel werthvollere Flachswerg erfährt
"Segen noch eine weitere Verarbeitung. Es wird zunächst durch eine Vor- und
Du durch eine Feinkrempel (wie Baumwolle) gereinigt und entwirrt. Die parallel
Senden, zu einem Bande vereinigten Fasern kommen in eine speciell für diesen

°hstoff arbeitende Spinnmaschine, die aus dem Werg das Werggarn, oder wie
lm ganzen europäischen Handel nach dem Englischen heisst, das Towgarn

zeugt. Dieses ist allerdings gröber und wegen der Kürze der Fasern wohl
in 'ger fest als Leinengarn, aber es kann im maschinellen Betrieb doch sehr

und knotenfrei hergestellt werden, so dass es an Stelle des Leinengarnes
Besondere in der Maschinenweberei Verwendung findet. Behufs Erkennung der

* ase r s. Flachs (Bd. IV, pag. 374) und Hanf (Bd. V, pag. 97). — Ueber
B Verwendung des Wergs als Verbandstoff, s. d. pag. 238.

T. F. Hanausek.

Sa ' m H esse n-Nassau ] besitzt die Rheingaue r Quelle mit NaHCO,j
°-876 und FeH 2 (C0 3 ) 2 1.346 in 10000 Th.

Werlhof SChe Krankheit, Morbus maculosus Werlhofii, Blutflecken-
änkheit, hat ihren Namen von Werlhof, der sie zuerst beschrieben hat. Sie
anzeichnet sich dadurch, dass gesunde Personen plötzlich von Blutungen in die
Webe, in die Haut und in die Schleimhaut befallen werden, Blutungen, welche
« von den Schleimhäuten aus auf die Oberfläche gelangen können. Man ver-
uiet, dass eine speeifische Infection die Ursache der Krankheit ist. Vom Scorbut

te rscheidet sie sich dadurch, dass ihr die Zahnfleischaffection fehlt und dass
licht gerade geschwächte Personen befällt. Die Krankheit verläuft in der Regel

■. e Fieber und geht meist in wenigen Wochen vorüber, ohne Störungen zu
, 'erlassen. Selten führen grössere Blutungen, am ehesten noch bei herabge-
W . enen Individuen, zu gefährlichen Zufällen. Die Behandlung der Krankheit
in ^ 1Ue s y m Pt° m atische. Wegen der häufigen Recidiven empfiehlt sich Vorsicht

(ler Reconvalescenz.

«gal
i'isbe

Wermut heissen mehrere Arten von Artemisia (Bd. I, pag. 33).

Mi'K ' ^ as d urCQ Destillation mit Wasser oder Wasserdampf aus dem
ist ^ n<^en Kraut von Artemisia Absinthium L. gewonnene ätherische Oel. Es
v Un kelgrün, riecht und sehmeckt stark nach Wermut, hat ein spec. Gew.
5 °- 9 2—0.97, siedet bei 180—205°, löst sich sehr leicht in Alkohol, reagirt
, ral UB(j jjj-gjj^- d^ Polarisationsebene nach rechts. An der Luft färbt es sich
rj, ln gelb und wird dick. Es ist ein Gemisch aus einem bei circa 160° siedenden
aila 6-n ' C io IT H55 ferner aus Absinthol, C 10 H 16 0, bei 200—201° siedend, und

einem intensiv blauen Bestandteil, C o e r u 1 e i' n , welches auch im Kamillenöl

I
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und Schafgarbenöl enthalten ist und (nach Beilstein & Ktjpffer) bei 27U
bis 300° sieden soll. — S. auch Oleum Absinthii, Bd. VII, pag. 450.

Wermiltsalz hiess ehemals das aus der Asche des Wermutkrautes ausg e "
laugte rohe Kaliumcarbonat.

Werne, in Westphalen, besitzt eine (27.84°) warme Soolquelle m 1'
NaCl 605.659 in 10000 Th.; dieselbe enthält auch etwas H 2 S.

Wernich's Ergotin, s. Bd. iv, pag. 83.
WerthbeStimmUng, die Untersuchung auf den Handelswerth eines Körpers;

dieser richtet sich nach dem Gehalt des Körpers an demjenigen Bestandtheil,
ihm den eigentlichen Werth verleiht. So beurtheilt man den Werth eines Opi 111*1*
nach seinem Gehalt an Morphin, den Werth der Eichenrinde nach ihrem G erB
stoffgehalt, den Werth der Cochenille nach ihrem Gehalt an Carminsäure U. S. "ft -
Die Werlhbestimmung wird in allen diesen Fällen auf eine quantitative Bestimm 1111»
dieser den Werth bedingenden Stoffe hinauslaufen.

Bei Farben, sowohl Mineralfarben, wie künstlichen organischen Farbstoffen, cl'en
der Färbewerth oder die Deckkraft zur Beurtheilung, bei Nahrungsmitteln "-6
Nährwerth, d. h. der Procentgehalt an assimilirbaren stickstoffhaltigen Bestan
theilen. — S. auch Untersuchungen, pag. 155.

Wertigkeit, Valenz, Atomigkeit, Sättigungs capacität. Je deS
Atom eines Elementes besitzt das Vermögen, eine bestimmte Anzahl ander
Atome in Verbindung zu halten; die Anzahl ist von der Natur der in Verbindung
gehaltenen Atome abhängig. Diese Eigenschaft der Elemente ist als Atomigke 1 '
Werthigkeit, Valenz bezeichnet worden. Zur Feststellung derselben dien'

der Wasserstoff als Einheit; man ermittelt die Zahl der Wasserstoffatome, weiß 11
ein Atom eines Elementes bei Bildung seiner Wasserstoffverbindung zu binde
vermag und bezeichnet sonach, je nachdem ein Element im Stande ist, 1, 2,
oder 4 Atome Wasser zu binden , dieses als 1-, 2-, 3- oder 4werthiges oder fl
mono-, bi-, trivalentes Element. So vereinigen sich Chlor, Brom, Jod und FW 0
nur mit 1 Atom Wasserstoff, mit Sauerstoff, Schwefel und Selen treten zwei Atom
Wasserstoff, mit Stickstoff, Phosphor, Arsen deren 3 Atome zusammen, währen
Kohlenstoff und Silicium 4 Atome Wasserstoff zu binden vermögen. Kann Wasse
stoff in Ermangelung von Wasserstoffverbindungen der betreffenden Elemente nie 11
als Maassstab dienen, so wird in der Regel Chlor oder ein anderes, seiner Wertlos
keit gegenüber Wasserstoff nach genau bekanntes Element zur Messung der Bind
kraft verwendet. Darnach bezeichnet man Kalium, Natrium, Lithium, Silber a
einwerthig, da sich je 1 Atom derselben nur mit je einem Atom Chlor zu y e
einigen vermag, und aus demselben Grunde sind Baryum, Strontium, Calci 11
zweiwerthig, und Bismuth, Aluminium dreiwerthig. Zur Veranschaulichung " e
Werthigkeit der einzelnen Elementaratome wird dieselbe in verticalen Striche 11
oder römischen Ziffern über die Symbole oder an die rechte Seite derselbe 11
gesetzt, z. B.:

i III in
Br oder Br und P oder P.

In den Structurformeln drückt man die einzelnen Valenzen durch Bindestrich
aus, z. B.:

H x

W
>0 und Bi<

•ON0 2
-OH

C

H
/-H
—H

11
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Die Werthigkeit eines Elementes, berechnet auf Wasserstoff, drückt nicht in
a 'len Fällen auch die Werthigkeit in Beziehung auf andere Elemente aus. So
Ve reinigt sich z. B. Phosphor mit nur drei Atomen Wasserstoff, aber mit drei
^n d fünf Atomen Chlor zu Phosphortrichlorid, PC1 3 , und Phosphorpentachlorid,

^Is; Schwefel mit 2 Atomen Wasserstoff zu der Verbindung H 2 S, aber mit
yhlor zu den Verbindungen S Cl 2 und S Cl 4 , in welchen er zwei- und vierwerthig
l8t , und mit Sauerstoff zu der Verbindung S0 2 und SO s , in welcher er vier-,
ezw. sechswerthig ist. Chlor besitzt gegen Wasserstoff und die meisten Metalle

eitl e constante Valenz, ist aber gegen Sauerstoff und Sauerstoff und Wasserstoff
Gammen ein- bis siebenwerthig.

Aber nicht nur gegen verschiedene Elemente ist die Werthigkeit wechselnd,
1ondern bisweilen auch gegen ein und dasselbe Element, wie die Verbindungen
^Je 8 Phosphors mit Chlor lehren. Zur Erklärung der Thatsache, dass die Valenz
aer Elementaratome oft verschieden erscheint, sind verschiedene Hypothesen auf¬
gestellt worden. So versucht man die Veränderlichkeit der Werthigkeit zu er-
*'aren durch die Annahme zwei verschiedener Arten von chemischen Verbindungen,
ae r Atomverbindungen und der M ole ciliar v er bin dun gen. Unter den
"zteren versteht man solche Verbindungen , in denen für die Verkettung ihrer

0lri e bei dem angenommenen Werth der letzteren eine Erklärung nicht gefunden
werden kann, welche nicht durch die zwischen den Atomen, sondern durch be¬
sondere zwischen den Molekülen wirkende Kräfte gebildet werden sollen. Die
b Wohnlichsten Beispiele von Molekularverbindungen sind die Salze, welche Krystall-
^asser enthalten. Diese entstehen durch die Anziehung, welche Salz- und Wasser-
_°leküle auf einander ausüben. Auch Phosphorpentachlorid und Chlorammonium
ln d nach dieser Hypothese Molekularverbindungen zwischen der Atomverbindung

^"'3 mit CI 2 und den Atomverbindungen NH 3 und HCl. Diese sogenannten
olekularverbindungen unterscheiden sich von den Atomverbindungen durch das

Richte Zerfallen in ihre Bestandtheile, eine Eigenschaft, die aber auch vielen ohne
^Weifel echten chemischen Verbindungen eigen ist. So zerfallen krystallwasser-
JUtige Salze schon durch gelinde Erwärmung in ihre Bestandtheile Salz und
"asser; Phosphorpentachlorid in Phosphortrichlorid und Chlor; Chlorammonium
n Ammoniak und Salzsäure. Darnach sind die Elemente Stickstoff und Phosphor
Ur dreiwerthig, sie vereinigen sich mit 3 Atomen Wasserstoff oder Chlor zu den

At omverbindungen:
/Gl

>^-Cl
,H,

und N< H
Cl X H

eiche sich mit den Atomverbindungen Cl 2 und H Cl zu den erwähnten Molekular¬
erbindungen zusammen lagern, wogegen die Anhänger der wechselnden Valenz,
üosphor und Stickstoff als fünfwerthig bezeichnend, für die Verbindungen die

Formeln:
.Cl

f^Cl und N^H1 \h
1 \ci

'Stellen. Gegen die Annahme der Molekularverbindungen zur Erklärung der
eehselnden Valenz der Elemente spricht unter Anderem die Beständigkeit der

. e rt>indung P 0 Cl 3 bei ihrer üeberführung in Dampfform, wonach der Phosphor
dieser Verbindung entschieden als fünfwerthig erscheint. Auch kann das

"Ospaorpentachlorid schwerlich eine Molekularverbindung sein, wenn man sein
erhalten gegen Säuren in Betracht zieht, welche es unter Bildung des erwähnten
, s Phoroxychlorids in Säurechloride überführt, eine Wirkung, welche Chlor
euials zu äussern vermag. Auch die Ammoninmsalze mit allen Eigenschaften echter

^emischer Verbindungen können schwerlich als Molekularverbindungen gelten.

1
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Den experimentellen Beweis, dass der Stickstoff auch fünfwerthig sein kann, hat
man dadurch geführt, dass man Trimethylamin, N(CH S).,, mit Jodäthyl, C0H5J)
vereinigte. Es entsteht daraus eine Verbindung, deren Formel man, falls sie eine
Molekularverbindung, N (CH 3) 3 . C 2 H B J zu schreiben hätte. Alsdann wurde DiniethyJ'
äthylamin, N(CH 3) 2 C 2 H 6 , mit Jodmethyl vereinigt; das Product dieser Vereini¬
gung müsste die Formel N(CH S) 2 C 2 H 5 , CH 3 J ausdrücken, falls eine Mol 6 '
kularverbindung vorlag. Nun zeigte sich aber, dass beide Verbindungen identisch
waren, also CH3 , C 2 H5 und J in beiden Fällen mit dem Stickstoffatom durch
dieselbe Kraft verbunden seien. Daraus folgt, dass in diesen beiden Verbindungen
Atomverbindungen vorliegen, in welchen der Stickstoff mit fünf Valenzen an der
Bindung betheiligt ist. Es erhellt daraus, dass die Annahme von Molekular-
Verbindungen für die Erklärung der wechselnden Valenz der Elementaratome ent¬
behrt werden kann. Nachdem der Nachweis erbracht worden war, dass Phosphor
und Stickstoff fünfwerthig sein können, hat man versucht, eine Erklärung für die
verschiedene Sättigung dadurch zu finden, dass man alle die Verbindungen, ia
denen ein mehrwerthiges Atom nicht mit allen seinen Valenzen gebunden i st >
als ungesättigte, diejenigen, in welchen seine sämmtlichen Valenzen durch andere
Atome absorbirt sind, als gesättigte Verbindungen bezeichnet. In diesem
Sinne sind Phosphorpentachlorid und Chlorammonium gesättigte Verbindungen)
Phosphortrichlorid und Ammoniak ungesättigte Verbindungen. Hiernach müss te
ein jedes Element einem anderen Element gegenüber eine Maximalva 1 en z
haben, welche aber nicht immer zur Geltung kommt. So zeigt der Phosphor i m
Phosphorpentachlorid gegen Chlor bei gewöhnlicher Temperatur seine Maximal"
valenz, verliert dieselbe aber, und geht unter Abspaltung von Chlor in das
Phosphortrichlorid über, sofern die Temperatur erhöht wird; also ist der Phosphor
in höherer Temperatur nur dreiwerthig. Ebenso ist der Kohlenstoff gegen Sau er "
stoff vierwerthig, obgleich er im Kohlenoxyd scheinbar zweiwerthig ist.

Um die Existenz ungesättigter Verbindungen zu erklären, hat man auch an¬
genommen, dass zwei Affinitäten eines und desselben Atoms unter
gegenseitiger Sättigung auf einander einwirken und dass diese gegen¬
seitige Sättigung leicht aufgehoben und dann das Eintreten anderer Atome bewirk*'
werden kann. In dem Umstände, dass die Anzahl der latenten Affinitäten in un¬
gesättigten Verbindungen meist eine gerade ist, hat man die Richtigkeit obig" er
Annahme erblicken wollen, wiewohl es auch von dieser Eegel Ausnahmen gibt, wie
z. B. Stickoxyd, NO, und Wolframpentachlorid, WC16 .

Der Wechsel in der Valenz kann auch dadurch erklärt werden, dass man an¬
nimmt, gleichartige Atome bänden sich gegenseitig in derselben
Weise, wie sie es anderen Atomen gegenüber zu thun im Stande sind. D ie
Moleküle H 2 , 0 2 , N a können nur durch gegenseitige ein-, zwei-, dreimalig 6
Bindung ihrer Elementaratome entstanden sein:

H —H; 0 = 0; N = N.
In ganz gleicher Weise ist auch der Zusammenhang ein- und mehrwerthiger

ungleichartiger Atome zu erklären; es müssen in den Verbindungen Ca = 0 oder
Cu = 0 die Elementaratome durch doppelte Bindung zusammengehalten werden-
Diese Atomverkettung nimmt man vornehmlich bei den Kohlenstoffverbindungen
an, wodurch die grosse Zahl derselben in einfacher Weise erklärt werden kann-

/H Cf-R „ M

C,
_H
~H
SH

/H ;
-H

Lb.Kh

h

C —H

Auch unter diesen Kohlenstofi'verbindungen unterscheidet man diejenigen m 1
einfacher Bindung als gesättigte von den ungesättigten, in welchen die Kohlen¬

der
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der T 6 doppelt oder dreifach gebunden sind und welche leicht unter Aufhebung
mehrfachen Bindung noch mehrere Atome aufzunehmen im Stande sind.

tiQd H ^ Und Q uecksilber sind > wie aus den Verbindungen CuCI 3 , HgCl 2 , CuO
•oxvd f °- herV ° rgellt ' zweiwertn 'g> erscheinen aber im Quecksilberchlorid und
die-e v im Ku P ferchIorür ,md -oxydul einwerthig. Man nimmt nun an, dass
Que\ ? rbindUngen ZW6i dur ° h einfacne K ettung verbundene Kupfer-, bezw.
das • 1Iberatome haben > in Fol ? e dess en die Doppelatome Cu2 , Hg 2 zweiwerthig,
ö>anT At0m scheinbar einwerthig ist. In Folge dieser Auffassungen gibt

Cu.
>0

Hg Gl
genannten Verbindungen den folgenden Ausdruck

Cu —Cl
I

Cu —Cl
Kupferchlorür,

Cu x
Kupferoxydul,

Hg

t„i, in diesen Verbindungen
kett ^g, kann

Cl
Quecksilber

chlorür,
durch die Annahme

Hf

I >o
Hg/

Quecksilber¬
oxydul,

einer einfachen Atomver-

fa chen man in anderen durch die Annahme einer doppelten oder drei¬
in ^ Verkettun g gleichartiger Atome die wechselnde Valenz einfach erklären
u aieser Beziehung «•' ..... ■*-»■ —- — ="- --■>-- - - • - -■

J° ffe C 2Hl und C 2
jacher Bindung

eser Beziehung erinnere ich nur an die schon oben erwähnten Kohlenwasser
!L P 2 *1 -1 und C 2 H 2 ,

der
aär «ng findet:

deren Constitution
Kohlenstoffatome

durch die Annahme doppelter und
in den folgenden Formeln ihre Er-

C< 11
H

n/H°\H
und

C —H

C— II

^ nter der Voraussetzung, dass das Eisen vierwerthig sei,
•mT 1 an ? enommel1 1 da8S in der Verbindung Fe 2 Cl 0 die

dl e 6 Chloratome entsprechend der Structurformel:
Cl Cl

hat man bis vor
beiden Eisenatome

Cl — Fe — Fe -— Cl

Cl Cl
während in dem Eisenchlorür, Fe 2 Cl 4 , die beiden Eisenatomegeordnet sein

zwei Affinitäten verbunden sein, so dass dessen Zusammensetzung die Formel:
Cl Cl

Fe = Fe
I I

9-W1 .. Cl Cl
aj, e ri *okte - Nach dieser Annahme wäre Eisen in beiden Verbindungen vierwerthig,
<*st Affinitäten wären in denselben verschieden verbraucht. Bekanntlich haben
chj 0 .^ euere Versuche von Grunewald und Meyer ergeben, dass das Eisen-
B'om, ] ebeDS0 A luminiumchlorid im Dampfzustande Dichten aufweist, welche den
S^n, F eCI 3 und A1CI, entsprechen und dass dem Ferrochlorid die Formel2 zugeschrieben werden muss.

als vUCh der Konlenstoff wird in den drei Chloriden C 2 C1 6 , C 2 Cl.t und C 2 Cl 2
(ler lerw ertlng angenommen, indem man annimmt, dass die Kohlenstoffatome in
^ttm!'? 6* Verbindun S durch ein fa,che Verkettung, in C, Cl 4 durch doppelte Ver-

Cl 2 durch dreifache Verkettung verbunden sind :
Cl Cl

Cl — C — C — Cl;
I !

Cl Cl

Cl Cl

C = C;
I I

Cl Cl

Cl —c Cl.
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Die Valeuztheorie ist von grosser Bedeutung für das Studium der chemische
Verbindungen hinsichtlich ihrer Bildungsweisen und Umsetzungen. Die Elemen
nach ihrer Valenz zu classificiren ist, da die Valenz gegen ein und dassel
Element, sowie gegen verschiedene Elemente wechselt, ein ziemlich erfolgl° s
und auch zur Zeit werthloses Beginnen. h. Beckurts.

Weselsky'S Reagens ist Salpetrigsäure enthaltende Salpetersäure. In durch
Eis kalt gehaltene Salpetersäure (1.25) wird solange das aus Stärke und Salpete
säure entwickelte Gas eingeleitet, bis dasselbe unabsorbirt entweicht.

Wesiga ist das getrocknete, von seiner knorpeligen Hülle (Chorda dorsal^)
umschlossene Rückenmark des Störs, Hausen und verschiedener anderer Arte
Acipenser (Bd. I, pag. 95). Dasselbe dient in Russland als Nahrungsmittel.

Th. Husemanü-
Westphal'SChe Wage, ein Instrument zur Bestimmung des specifis<* eD

Gewichts; s. Wagen, pag. 349.

Wetterdynamit, Grisoutit, betitelt sieh ein Gemenge von Nitroglycerin
mit wasserhaltigen Salzen, z. B. Magnesiumsulfat. Das bei der Explosion in DamP
verwandelte Wasser kühlt dadurch die heissen Explosionsgase so weit ab, d »
deren Temperatur unterhalb des Entflammungspunktes des Grubengases be& •
Dieser Sprengstoff soll daher als Sprengmaterial in Gruben angewendet werd
können, ohne eine Entzündung der schlagenden Wetter zu bewirken.

Wetterglas, s. Barometer und Baroskop, Bd. II, pag. 148 und pag. I» 3 '

Wetterpflanze. Vor einigen Jahren wurde unter diesem Namen die Legi 0 '
minose Abrusprecatorius (Bd. I, pag. 29) in Verkehr gebracht und ihr a
Fähigkeit zugeschrieben, durch ihre Blattstellung die meteorischen Vorkommnis
im Voraus anzeigen zu können. Genaue Beobachtungen haben die Unzuverlässig^ 6
dieses Wetterpropheten dargethan.

Weyl'S Probe auf Kreatinin besteht darin, dass ein Harn mit einer schwachen
Lösung von Natriumnitroprussid und etwas Natronlauge versetzt, bei Kreatini
gehalt eine schön rubinrothe Färbung annimmt. Andere Schwefelverbindung
stören diese Reaction.

Whale-ExtraCt ist ein seit einiger Zeit im Handel vorkommendes Fleis ßlj '
extract, welches (nach Schweissinger) enthält:

Procent
Wasser............... 23.23
Organische Bestandtheile.........59.07

darin : stieksoffhaltige.....54.85
stickstofffreie...... 4.12

Mineralbestandtheile........... 17.70
darin: Kochsalz....... 10.80

Phosphorsäure...... 5.30
""100.00

White Cedar bark ist nach Chkisty (1887) wahrscheinlich die Rinde von
Bursera altissima, welche einen dem Tacamahak ähnlichen Balsam liefert.

Whiter'S antizyniOtiC Solution ist (nach Bieebach) eine wässerige Flüssi|-
keit mit 0.207 Procent Quecksilberchlorid, 0.084 Procent Aluminiumchloi -1 ^
0.048 Procent Zinkchlorid, 0.087 Procent Kaliumchlorid, 0.788 Procent Natrin» 1'
chlorid und 0.06 Procent freier Salzsäure.

Whitneyit, ein natürlich vorkommendes Arsenkupfer von der Zusamm
Setzung Cu 18 As 2 .

Whytt'S EÜXir rObOranS ist Tinetura Chinae composita.
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WlChSB. Die unter diesem Namen bekannte Masse ist ein wechselndes Ge¬
misch verschiedener Substanzen. Zu ihrer Herstellung gibt es unzählige Vor¬
schriften. Die Aufzählung oder Kritik derselben gehört nicht in den Kahmen

lese s Werkes. Dagegen interessirt uns hier die Ermittelung der Zusammen¬
setzung von Schuhwichse in der Praxis des Analytikers; hierfür gibt HÖLBUNGin
er „Zeitschrift für angewandte Chemie" den nachfolgenden Gang an :

Der schwierige Punkt bei der Bestimmung der einzelnen Bestandtheile ist
die Berechnung des Zuckers, respective der Melasse und des gebrannten Elfeu-
eins. Der Zucker ist zum Theil verkohlt, zum Theil noch als solcher vor¬
luden, die Schwefelsäure hat den phosphorsauren Kalk aus den gebrannten

^■lochen theilweise gelöst. Hölbling hat angenommen, dass in dem gebrannten
«enbein 10 Procent Kohle enthalten sind, und es werden deshalb bei der
üalyse die gefundene Phosphorsäure auf Calciumtriphosphat, der Rest des

^alks auf Carbonat umgerechnet und die Spodiumkohle nach der Formel
Ca 3 (P0 4 )2 + CaC0 3 : x = 90 : 10

gerechnet. Die Gesammtkohle kann leicht bestimmt werden, und hat man die
spodiumkohle berechnet, so ergibt die Differenz Zuckerkohle.

Es würde nun für die Untersuchung folgender analytische Weg" einzu¬
klagen sein:

Eine gewogene Probe (5 g) wird mit Wasser ausgekocht, der Rückstand auf
ein gewogenes Filter gebracht und ausgewaschen. Auf dem Filter ist Fett, Kohle,
^Deralbestandtheile. Filter mit Niederschlag werden bei 100° getrocknet und
bewogen, das Fett in dazu geeignetem Apparate (Soxhlet) ausgezogen und der
Rückstand ebenfalls gewogen. Der Rückstand ist Kohle und Mineralbestandtheile;
Oian verascht und bestimmt die Kohle aus der Differenz.

Eine gesonderte Probe wird zur Bestimmung der Mineralbestandtheile ver¬
geht. Die Bestimmung wird in gewöhnlicher Weise vorgenommen.

Hölblikg bestimmt das Eisen mit Nitrosonaphtol und berechnet das Natron
*Bs der Differenz der einzelnen Bestandtheile (Kalk, Magnesia, Schwefelsäure,
J 'sen). Die nähere Untersuchung des Fettes geschieht nach den in der Pharm.

^entralhalle mehrfach besprochenen allgemeinen Methoden. Häufig wird jetzt
^ r Bereitung der Wichse Mineralöl angewendet. In dem wässerigen Auszuge
lr °- nun besonders bestimmt Zucker, freie Säure (Schwefelsäure), Glycerin,

*enn vorhanden, und Gesammtextract. Die Differenz nach Abzug von Asche,
^'ycerin, Zucker und etwaigem Gerbstoff führt man als Extractivstoff auf.

Das Wasser wird aus einer gesonderten Portion durch Trocknen bei 100°
Stimmt.

Die qualitative Prüfung auf Glycerin kann nach Reiche (Benedikt, Analyse
er Fette, pag. 21) geschehen, die quantitative Bestimmung geschieht in dem

Wässerigen Auszug nach von des Becke und Meyer (Z. anal. Chemie 1880, 291).
^OLbling gibt dann ein Beispiel an, welches auch hier folgen möge.

Die Analyse einer Wichse ergab nachstehende Resultate:
Nasser ,
1?

re ie Schwefels
Gly.
In
Ext:

aure
cerin .

v ertz ucker

Mi
ractivstoffe

meralöl

12.36 Procent
1.38
3.45

10.49
5.37 j)
4.02
4.89

Kohle..... 12.63 Procent.
CaO ...... 16.06 „
S0 3 ...... 10.04 „
Pa 0 6 ...... 12.65 „
Fe,0 3 ..... 0.81 „
Na äO......5.78

^aoehenfett'
Daraus berechnet sich Folgendes:
!2.65 Th. P 2 0 6 entsprechen 27.62 Th. Ca 3 (P0 4) 2 oder 32.87 Th. Spodium

n der angegebenen Zusammensetzung. Dieses Spodium enthält 10 Procent, d. h.
.8 Th. Kohle. Da im Ganzen 12.63 Th. Kohlen vorhanden sind, so ergeben

Sl<* für reine Zuckerkohle 9'35 Th. Diese entsprechen 28.05 Th. Zucker. Der
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in der Wichse vorhandene Zucker beträgt 10.49 Th., also ist die Gesamt 4'
zuekermenge, welche zur Wichseerzeugung verwendet wurde, 38.54 Th. In f e
Melasse, welche zur Nachbildung der vorliegenden Wichse dienen soll, sin
24.70 Procent Zucker, als Invertzucker gerechnet. Daher beträgt die Melassen
menge, welche 38.54 Th. Zucker enthält, 156.03 Th. Die zur Zuckerverkohlu D£
nöthige Menge Schwefelsäure berechnet sich mit 30.54 Th., also die Gesaninit
Schwefelsäure mit 44.22 Th. Endlich das Natron, auf Soda gerechnet, g'i etl
9.88 Th.

Daraus ergibt sich folgende Vorschrift zur Herstellung der Wichse:
Berechnet Abgerundet

Spodium.........32.87 33
Melasse.........156.03 156
Schwefelsäure.......44.22 44
Soda.......... 9.88 10
Mineralöl......... 4.02 4
Knochenfett........ 4.89 5
Glycerin......... 3.45 3.5.

Es ist natürlich, dass sich zwischen der wirklichen Zusammensetzung und der
analytisch gefundenen häufig Differenzen ergeben, und dass daher ein nach dei
aufgestellten Vorschrift bereitetes Präparat anders ausfällt als das Original.

Wicke, Wickenstärke, S. Vicia, Bd. X, pag. 303. — üeber Verunreini¬
gung des Mehles mit Wicken, s. Mehl, Bd. VI, pag. 616.

Wickel, s. Symp odium, Bd. IX, pag. 558.

Wickersheimer's Conservirungsflüssigkeit für anatomische etc
Zwecke, s. Bd. III, pag. 265: die zur Conservirung von Nahrungsmitteln
bestimmte Flüssigkeit ist (nach E. Polbnske) eine wässerige Lösung von etw
50g Borsäure, 20g Kochsalz, 7.5g Salicylsäure (an Natron gebunden) llIlf
250g Glycerin im Liter. — S. den Artikel Conservirung, Bd. III, pag. 26^-

Widerstand elektrischer, Leitungswiderstand, ist der Ausdruck für a ie
Thatsache, dass jeder Leiter, den man in einen Stromkreis einschaltet, bei e°n
stanter elektromotorischer Kraft die Stromstärke vermindert , während sie steig i
wenn man einen Körper aus dem Schliessungskreise entfernt. Da zumeist d'
Leiter, welche bei Stromkreisen in Verwendung kommen, die Form von Drähte'
besitzen und auch nur für solche Körper sich einfache , brauchbare Formeln z u
Berechnung und Vergleichung von Widerständen aufstellen lassen, so wird ' m
Folgenden diese Form der Leiter vorausgesetzt, wenn nicht ausdrücklich ein
andere augegeben ist.

Gleichen Widerstand schreibt man zwei Leitern zu, wenn in einem Stromkreis
der eine ohne Aenderung der Stromintensität durch den anderen ersetzt worden
kann. Die Erfahrung zeigt nun, dass erstens Drähte von gleichem Material be
gegebener Temperatur gleichen Widerstand besitzen, wenn für jeden Draht Q*s
Verhältniss seiner Länge zum Querschnitt dasselbe ist, und dass zweitens di
Längen von Drähten, welche gleichen Widerstand bei gleicher Grösse des Q uer
Schnittes besitzen, aber aus verschiedenem Material bestehen , oder bei gleichem
Material eine verschiedene Temperatur besitzen, in einem bestimmten Verhältn' 8
stehen, dessen Werth nur von der materiellen Beschaffenheit der Körper ü°
ihrer Temperatur abhängt. Der Widerstand w eines solchen Drahtes lässt sie"
also durch die Formel w = h. ausdrücken, in welcher l die Länge des Drahte^1
q seinen Querschnitt und k eine von der materiellen Beschaffenheit des Leiter'
und seiner Temperatur abhängige Constante bezeichnet. Die Grösse h heis s
specifi scher Leitung s widerstand des Materials bei der gegebene'
Temperatur und ist nach dem Gesagten nicht9 anderes als der Widerstand eine-

so
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Nantes von der Länge eins und dem Querschnitt eins. Der reciproke Werth von

c) also die Grösse p führt den Namen speci fische Leitungsf ähigkeit.
^ Gegensatz zum specifischen Leitungswiderstand bezeichnet man den Wider-
aQ d eines beliebig geformten Leiters auch als absoluten.

Was die Einheit zur Messung von Widerständen anbelangt, so hatte in der ersten
T 1̂ wo solche Messungen sich als nothwendig erwiesen, fast jeder Physiker seine
]gene Einheit, bis Jacobi als Einheit den Widerstand eines Kupferdrahtes von der
an ge 1 m und dem Durchmesser 1 mm vorschlug. Die Wahl war aber keine glüek-

•che, denn diese Einheit erwies sich wegen der grossen Verschiedenheit des specifischen
eitungswiderstandes verschiedener Kupfersorten als nicht exact reproducirbar, und
Werdern zeigte sich nach längerem Gebrauch eines solchen Normaldrahtes eine
Wanderung seines Widerstandes. Eine wirklieh brauchbare Einheit wurde erst
°ö W. Siemens eingeführt, indem er als empirische Einheit der Widerstände
en Widerstand einer Quecksilbersäule von 1 m Länge und dem Querschnitt
m m 2 bei der Temperatur von 0° annahm (S. E.). Der Congress der Elektriker

lurte endlich (1881) die jetzt allein übliche Einheit, das Ohm, ein, welches
eß Widerstand einer Quecksilbersäule von der Länge 1.06 m und dem Quer-
°hnitt 1mm 2 bei der Temperatur von 0° repräsentirt. Für praktische Zwecke
er den die Widerstandseinheiten in bifilar gewickelten Drahtrollen copirt und

^ßhrere solche Rollen von verschiedenen Widerständen in handliehen Apparaten, den
"eostaten (s. d. Bd. VIII, pag. 551), nach Art der Gewiehtseinsätze vereinigt.

Die gebräuchlichste Methode zur Vergleichung zweier Widerstände, also
Uch z Ur Messung derselben, beruht auf der Anwendung der sogenannten
»HEatstone' sehen Brücke. Aus der schematischen Darstellung dieser Widerstands-

combination in Fig. 44 ist ersichtlich, dass sie
dem Wesen nach aus vier Widerstandszweigen r u
r 2, R 1 X besteht, deren Knotenpunkte A, B,
0, D wieder paarweise durch eine Schliessung
verbunden sind. Der eine dieser Diagonalzweige
enthält ein Galvanometer G, der andere die
stromgebende Batterie E. Im Zweige A B circulirt
kein Strom, das Galvanometer zeigt also keinen
Ausschlag, wenn das Verhältniss der Wider¬
stände entsprechend der Proportion r x : r 2 = B : X
gewählt wird. Ist das Verhältniss der Wider¬
stände r x und r 2 and der Widerstand B bekannt,

Srt>t obige Proportion sofort den Werth X des unbekannten Widerstandes:
X r

— ~ R. Um die Stromlosigkeit des Zweiges A B (der Brücke im engeren
Ö- 1

inne des Wortes) herbeizuführen, sind, je nach der Einrichtung des ange-
e^deten Apparates, zwei Arten des Vorganges möglich. Entweder sind die
Verstände r, und r, fix und B veränderlich, oder es ist B fix und das Ver-

80

Und »"2 veränderlich. Der letztere Fall tritt ein, wenn die Zweige
. nur Tbeile eines und desselben, zwischen den Punkten A und B irgendwie

, s 8' e spannten Drahtes sind und der Punkt G einen auf demselben verschieb-
'h* 6'11 ^ 0n tact darstellt. Sehr bedeutende Widerstände, wie z. B. Widerstände von

eilen des thierisehen oder menschlichen Körpers, bestimmt man mit Hilfe eines
i empfindlichen Galvanometers (s. d. Bd. IV, pag. 496), z. B. eines Spiegel -
Va uometers. Man beobachtet die Ausschläge (a, ß), welche ein und dieselbe Batterie
dal bei Einschaltung eines sehr grossen bekannten Widerstandes B, dann bei
Schaltung des unbekannten Widerstandes X in die Schliessung am Galvano-

tl.i . hervorbringt. Sind die Widerstände B und X so bedeutend, dass im Ver-
ich zu i nnen die sonstigen Widerstände im Stromkreis nicht in Betracht1

0nwnen , So besteht die Proportion : X : B = a : ß , aus welcher X = ~ B folgt.
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lieber die -wichtigsten Ergebnisse der Widerstandsvergleichung verschiedene
Materialien s. O-HM'schesGesetz, Bd. VII, pag. 441.

Was die Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur anbelan» i
wurde bei Metallen eine Steigerung desselben bei zunehmender Temperatur be°
achtet, und zwar in der Weise, dass für jeden Grad Temperaturerhöhung a ,
Widerstand ziemlich genau um 0.4 Procent seines Werthes bei 0° zunimmt. "
Legirungeu ist die Zunahme nicht selten bedeutend geringer und erreicht z- "*
bei Neusilber nur 0.4 pro Mille per Grad. Auch mechanische Einwirkungen alle
Art, wie Zug, Druck, Biegung u. dergl. verändern den Widerstand der Körper
und interessant ist in ähnlicher Beziehung das Verhalten pulverförmiger Körp®
und der Kohlenplatten, deren Widerstand durch Pressen sehr beträchtlich aD
nimmt. Merkwürdig ist ferner der Umstand, dass der Widerstand von Kohle 11
körpern bei steigender Temperatur abnimmt und insbesondere Kohlenfäden Iin
glühenden Zustand (z. B. die Kohlenfäden in den Glühlampen) einen bedeuten
geringeren Widerstand aufweisen als im kalten. Der Widerstand des Selens ig
sogar von der Intensität der Beleuchtung desselben abhängig, eine Eigenschal,
die seine Verwendung zu mannigfaltigen Apparaten veranlasst (s. Resonanz
Bd. VIII, pag. 537).

Flüssigkeiten verhalten sich gegen den elektrischen Strom insofern anders wl
feste Körper, als sie nicht nur einen Widerstand, sondern auch eine elektr 0
motorische Gegenkraft (s. Polarisation, Bd. VIII, pag. 303) in den Stromkr elS
bringen. Abgesehen von letzterer ist aber auch der Widerstand von Flüssigkeit 3'
Säulen in derselben Weise wie bei linearen festen Körpern von der Länge, d e
Querschnitt und dem specifischen Leituugswiderstand abhängig, nur besitzt de
letztgenannte beträchtlich grössere Werthe als bei Metallen und nimmt mit stei'
gender Temperatur ab.

Die Messung des Widerstandes von Flüssigkeitssäulen geschieht in der Weise?
dass eine Flüssigkeitssäule in einen Stromkreis eingeschaltet wird, worauf ni a
einen Theil derselben von bestimmter Länge durch Verschiebung der Elektrode
ausschaltet und durch den bekannten Widerstand in einem Rheostaten ersetz ,
oder auch nach dem gewöhnlichen Verfahren mit Hilfe der Wheatstonk'scO 6"
Brücke, nur dass man zur Vermeidung der Polarisation einen Wechselstrom, " e
von einem Nebenapparat entweder direct erzeugt oder aus einem Batteriesti' 011
hergestellt wird, verwendet. Bei Messungen nach der zweiten Methode muss da 111
an Stelle des Galvanometers ein Telephon als Stromanzeigeapparat in der BrüC |v
treten.

Von den Ergebnissen solcher Messungen sei nur der Umstand erwähnt, c' ai
Mischungen von Flüssigkeiten oder Lösungen von Salzen in Flüssigkeiten bei

gegebener Temperatur in der Regel für einen ganz bestimmten Procentgehalt o"
Minimum des specifischen LeitungsWiderstandes zeigen. Ueber die sonstigen z aD

in vielfacher Weise auch für den Chemiker wichtigen Resultate ro°& u
derausführliche Zusammenstellung in: Wiedejian.v, Die Lehre von

reichen,
auf die
Elektricität (3. Auflage), Bd. I, verwiesen werden.

Wie jeder in den Stromkreis eingeführte Körper, so bringt auch die Strom
quelle selbst einen Widerstand in denselben, den man als inneren oder wesen
liehen Widerstand des Elementes oder der Batterie bezeichnet, und der i^
Allgemeinen eine ziemliche Bedeutung für die Beurtheilung der Güte des Elemente 0
besitzt. Zur Messung dieser Constanten gibt es ausser vielen anderen auch ein
sehr einfache, von Thomson angegebene Methode, nach welcher man in " eX
Schliessungskreis der Stromquelle, deren innerer Widerstand bestimmt werd
soll, ein Galvanometer vom. Widerstand G und ausserdem mit Hilfe ein
Rheostaten einen solchen Widerstand B einschaltet, dass das Galvanometer ein 6 ^
passenden Ausschlag gibt. Legt man hierauf zwischen den Polen des Element
eine Nebenschliessung von bekanntem Widerstand S an, so muss man den Rheost»
widerstand auf p vermindern, damit das Galvanometer denselben Ausschlag zeig, •
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er wesentliche Widerstand r der Stromquelle rechnet sich aus diesen Daten

Bae h der Formel: r = (R =*>?-• p ., .

WltlerthOn, volksth. Name für verschiedene Pflanzen, vorzüglich für Poly-
J %c h u m - Arten (s. d. Bd. VIII, pag. 320); aber auch mehrere Farnkräuter
^diantum, Asplenium, Botrychium, Ophioglosswm) , ferner Lycopodium,

rosera, Thalictrum, JEhnpetrum, Bryonia alba, Anthericum comosum, Malva
nspa, heissen in einigen Gegenden Widerthon.

Wiederbelebung. Um Scbeintodte zum Leben zu erwecken, werden Wieder-
. e " Ul>g8versuche angestellt. Diese sind theils allgemeiner Natur, theils richten

Sl ch nach der Ursache des Scheintodes. Die allgemeinen Wiederbelebungs-
r suche haben erstens den Zweck, die Athmung und den Kreislauf anzuregen
a zweitens die Nerventhätigkeit zu reizen. Zu den ersteren gehört vor allem

öderen das sogenannte „künstliche Athmen". Die gebräuchlichste Methode
gelben ist jene, die darin besteht, dass der Hilfeleistende in regelmässigen
]schenräumen mit den flach auf die Bauchdecken aufgelegten Händen das
erchfell kräftig nach aufwärts drückt und rhythmisch mit dem Drucke wieder
ßulässt. Hierdurch wird der Brustraum abwechselnd verkleinert und vergrössert
tt damit die Luft aus demselben verdrängt, respective in denselben eingezogen.
° n alle übrigen Methoden des künstlichen Athmens beruhen auf dieser ab-
onselnden Verkleinerung und Vergrößerung des Brustraumes. Mit der Anregung
r Athmung geht auch gleichzeitig die Anregung des Blutkreislaufs vor sich.
enig er energisch, jedoch immerhin kräftig wirken in dieser Richtung auch Be¬

sitzungen und Begiessungen mit kaltem Wasser, besonders wenn sie gegen
,, s Besicht oder die Magengrube gerichtet sind. Als Mittel, um die Nerven-

a tigkeit zu reizen, sind Hautzeize anzuführen, das Reiben mit Tüchern, das
p negen blasenziehender Mittel, das Waschen mit ätherischen Flüssigkeiten u. s. w.

rner ist das Kitzeln in der Nase mit dem Federbart, das Kitzeln des Gaumens,
6 Arten von Riechmitteln u. s. w. anzuwenden. Ausserdem müssen die Wieder-
e bunggversuche auch die Ursache des Scheintodes berücksichtigen. Bei Ver-

füh -enden ist die Blutung zu stillen, eventuell die Transfusion (s. d.) auszu-
„ ren , bei Strangulirten der Strick zu beseitigen, bei Ertrunkenen der Schlamm,
ij, ^ u - 8. w. aus Mund und Nase zu entfernen, bei Vergifteten in der Regel

rechen herbeizuführen. Durch schädliche Gase Erstickte müssen in frische
j, t gebracht werden, Erfrorene müssen in einem kalten, jedoch geschlossenen
; jpe mit Schnee oder Eiswasser abgerieben und dürfen erst nach längerer Zeit

aie "Wärme gebracht werden. Dass man bei allen Scheintodten die beengenden
v 61clung8stticke entfernen und sie in eine passende Lage bringen wird, ist selbst-

ständlieh. Immer kommt es darauf an, die Wiederbelebungsversuche möglichst
ge fortzusetzen, da auch nach vollkommenem Stillstand der Athmung die Herz-

lo , amun gseentren noch lange erregbar bleiben. Nur bei Anwesenheit zweifel-
* -Todeszeichen (s. d. pag. 50) dürfen die Wiederbelebungsversuche sistirt werden.
^anz ähnlich sind die Wiederbelebungsversuche bei scheintodt geborenen

Ath° durchzuführen. Nur wendet man verschiedene Formen der künstlichen
muil g an, wie das Verfahren von Marshall, Hall, Schültze u. s. w.

pui er Aetzpaste und Aetzpulver. s. Bd. i, pag. 172. — wiener Back
\>>. ™ Jst eine Mischung aus gleichen Theilen Alaun und Natriumbicarbonat. —

e ner Balsam ist Tinct. Benzoös compos. — Wienerbraun heisst ein
p a en Rückständen von der Fabrikation des Rohanilins gewonnener rothbrauner
tu i! t0flt — Wiener Kalk ist Schlämmkreide in Stücken. Aber auch sandfreie
bili .§' e Kalke in gebranntem Zustande werden „Wiener Kalk" genannt und
,j en ein vortreffliches Polirpulver für Metalle. — Wiener Lack, Wiener Roth, ist ein

Derdelack, welcher durch Fällen von Rothholzabkochungen mit Alaun und
hergestellt wird und meist noch Gyps und Stärke enthält. — Wiener^eide
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Polirmittel, s. Bd. VIII, pag. 306. — Wiener Trank ist Infus um Sennaß
compositum. — Wiener Weiss ist Schlämmkreide.

WieSaU, in Preussisch-Schlesien, besitzt eine Quelle mit Na2 S0 4 10.677 und
NaHCO s 3.869 in 10000 Th.

Wiesbaden, in Hessen-Nassau, besitzt zahlreiche (29) Quellen, welche eine»
relativ sehr geringen Kochsalzgehalt, hohe Temperatur und grosse Aehnlichke'^
untereinander haben. Die theils zum Trinken, theils zum Baden verwendeten sind'
Adlerbrunnen 64° mit NaCl 67.795 in 10000 Th., Gemeindebad 49.5
mit 52.622, Ko chbrunn en 68.7° mit 68.328, Schützenhof 50° mit 51.899»
Spiegelquelle 66.2» mit 68.231, Stadt Anspach 51.5° mit 67.0ö>
Vier Jahreszeiten 57.5° mit 67.614 und Wilhelmsheilanstalt 40.14
mit 67.301; nur der Faulbrunnen mit 32.148 ist kühl 14°. Die Wässer
enthalten durchwegs etwas Brom.

Wiesenbaldrian ist Valeriana dioica. — Wiesenbrand ist MelampyrW0
pratense. — Wiesenfenchel ist Silaus pratensis. — Wiesenflachs ist LinMj*1
catharticum. — Wiesenhahn ist Colchicum autumnale. — Wiesenhopf6 n lf
Kumulus Lupulus. — Wiesenknöterich oder Wiesenkohl ist Polygonum B %s'
torta. — Wiesenknopf ist Sanguisorla. — Wiesenkörbel ist ChaerophyHunl
aromaticum. — Wiesenkümmel ist Pimpinella. — Wiesenmangold ist Meny
antlies. — Wiesenpfefferling ist Gantharellus. — Wiesensafran ist Colchicum. -~
Wiesenspeck ist Valeriana celtica und stricta. — Wiesenzeitlose ist Colchicum-

Wieseneisenstein = Raseneisenstein, s. Bd. VIII, pag. 496.
Wiesenquelle, s. Franzensbad, Bd. IV, pag. 428.
WieSlOCh, in Baden, besitzt eine kalte Schwefelquelle Brunnenstubemi*

H 3 S 0.042 in 10000 Th.

WieSner'S Reagens auf Holzsubstanz (Lignin) beruht darauf, dass Phloro-
glucin in schwacher wässeriger oder alkoholischer Lösung nach Zusatz von
concentrirter Salzsäure verholzte Membranen kirschroth färbt. Die Ursache diese"
Reaction ist nach Singer (s. Holzstoff, Bd. V, pag. 259) das im Lignin ent¬
haltene Vanillin,

Die Reaction findet hauptsächlich Anwendung zum Nachweis von Holzstoff lU
Papier.

Wigandia, Gattung der Hydrophyllaceae, welche in 3—4 krautigen Arten
im tropischen Amerika vertreten ist.

Wigandia californica Hook, et Arn. wird zu Eriodictyon Ben™'
(s. d. Bd. IV, pag. 86) gezogen, von welchem 3 strauchige Arten aus NordameriK
bekannt sind.

Wiggers' Ergotin s. Bd. iv, pag. 82.
Wildaurin ist Gratiol'a (Bd. V, pag. 15).
Wildbad, in Württemberg, besitzt eine grosse Anzahl theils alter, theils ne»

erbohrter Quellen von 32—39.25°. Es sind indifferente Thermen.
Wildbäder heissen warme Quellen, welche weder fixe, noch gasförmige Suf'

stanzen in Mengen enthalten, die ihre Heilwirkung erklären. Man nennt sie des
halb auch indifferente Thermen. Das Nähere findet sich im Artikel Akrat°
thermen (Bd. I, pag. 188). Th. Huseman»-

Wildegg, in der Schweiz, besitzt eine Quelle von 11.2», welche in 10000 Tb-
NaCl 104.475, Mg Cl 16.213, NaJ 0.284 und NaBr 0.13 enthält. Das Wasser
wird reichlich versendet.

für
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b Wildenmann'S Flechtenheilmittel, ein Product des Geheimmittelschwindels,
es teb.t aus einem abführenden Thee und einer Wachssalbe mit Birkentheer.

Wilder Indigo oder Waid ist Isatis tinctoria.

Wildfrällleinkraut ist Eerba Ivae von Ächillea moschata L. (s. Iva,
m - V, pag. 537).

Wildungen, in Waldeck, besitzt sechs kalte Quellen: Die Georg- Victo r-
| Ue Ue enthält Ca H 2 (C0 3) 2 7.124 und MgH 2 (C0 3 ) 2 5.356, die Badequelle von
^selben Salzen 9.077 und 6.581, die Helenenquelle 12.699 und 13.638,

a neben NaCl 10.375 und NaHC0 3 8.538; ebenso zusammengesetzt mit geringen
jj'äntitativen Unterschieden ist die Kön igs quelle. Der Thalbrunnen ent-
j, a « von den erstgenannten Salzen 5.738 und 3.986; der Stahlbrunnen end-
^cl | ist eine reine Stahlquelle mit FeH 2 (C0 3) 2 0.762. Alle Wässer, besonders die

enen- und die Georg-Victorquelle, werden viel versendet.

g Wilhelm'S BlutreinigUngSthee ist (nach Jordan) eine Mischung aus
g ne sblättern, Sarsaparille, Löwenzahnwurzel, Queckenwurzel, Seifenwurzel,
7 ^^holz, Bittersüssstengel, Walnussschalen und Weidenrinde mit einem kleinen

atz von Fenchel, weissem Senfsamen und Melonen- oder Kürbissamen.
Wilhelmshall, in Württemberg, besitzt eine Soole mit NaCl 2574.40 in

10000 Th.

WllkinsOn'S Ointment, Unguentum sulfuratum W., ist eine Salbenmischung
Je 15 Th. Sulfur. depur. und Pix liquida, je 30 Th. Sapo kalinus venalis

M Adeps suillus und 10 Th. L,
Will

*>a S. 56.

Will Varrentrapp'sche Methode der Stickstoff-Bestimmung,
eu taranalyse, Bd. III, pag. 693.
WilNamSOn'S Blau, b. Berliner Blau.
Wilson's Bleichflüssigkeit, s. Bd. n, pag . 301.
Wilson's Unguentum Zinci compos., s. Bd. x, pag. 153.

b W ' m Pfen-Ludwigshalle, in Hessen-Darmstadt, besitzt eine Soole Mathilden
a mit NaCl 2558.76 in 10000 Th.

Wjnckler's Reagens
Winddruckmesser, t .

Bd t ''"'SChen, gleichbedeutend mit Bessemer-Process
r pag. 621.

liquida, je 30 Th. Sapo kalinus venai
und 10 Th. Lapis Pumicis pulv. (Form. mag. Berol.).

Und Fresenius' KÖ'lbchenapparat, s. Kohlensaure Salze, Bd. VI,

s. Ele-

IU.

= MAYEK'sche Lösung, s. d. Bd. VI, pag. 583.
371.

s. Eisen, technisch,

Anemometer, Bd. I, pag.

für
8

inöpulver. Man pflegt zu dispensiren: Pulvis Liquiritiae compos.,
j Binder Pulvis Magnesiae cum Rheo. — Windsaft = Syrupus

e 0 nae ' — Windsalbe oder Windfett = Unguentum Kosmarini
c ar P ° S- — Windthee = Radix Valerianae. — Windtropfen = Tinctura
a ro min ftiva oder Spiritus Menthae piper. — Windwasser = Aqua

^atica oder Aqua Carvi. — Windzeltel = Rotulae Menthae piper.

40 ^' ntlS
,a 6 m 10000 Th _
w 'ikler'sche

ItlSOr-forest, in England, besitzt zwei Quellen mit MgS0 4 38.684 und

. Bürette, s. Gase, Bd. IV. pag. 515.
Winter'sche Gichtketten, 8. Bd. iv, pag. 6is.

Dr - "'6ra, eine von Murray aufgestellte Magnoliaceen-Gattung, synonym mit
nt ys Forst.

•-Encyolopädie der ges. Pharmaeie. X. 28
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Cortex Winteri s. Magellanicus stammt von Drimys Wintert Forst., einem
durch Central- und Südamerika verbreiteten Baume mit immergrünen, länglich e
Blättern, weissen Bliithen und vielsarnigen Beeren.

Die Binde ist hart und spröde, mit röthlich-weissem Kork bedeckt, auf
Innenfläche durch grobe Längsleisten eigentümlich gerippt. Der rothbrauB
Querschnitt ist gelbfleckig, der Bruch von gelben Steinzellengruppen grobkörnig-
Mikroskopisch ist die Binde ausgezeichnet charakterisirt durch die umfangreich
Sklerosirung der primären Markstrahlen und des zwischen den primären Bas
bündeln gelegenen Parenchyms , während die Mittelrinde frei von Steinzellen i s >
der secundäre Bast — der Sitz zahlreicher Oelzellen — sogar der Bastfaser'
entbehrt. ,

Die Winterrinde riecht nur schwach nelkenartig, schmeckt aber scharf ulj
anhaltend pfefferartig. Sie wird bei uns gar nicht angewendet, ist aber in Fran»
reich, Belgien und Spanien officinell, nur gestattet der Cod. med., weil die ed»
Rinde nicht mehr in den europäischen Handel gelangt, die Verwendung einer a B
Varietät granatensis L. fil. angeführten Binde. Es sind 5—8 mm dicke, ausse
braunfleckige Stücke, deren Querschnitt braunroth, von dicken weisslichen Streite
durchzogen ist, welche im äusseren Drittel tangential, innen radial verlaufen. '^
Geschmack ist sehr scharf und stechend, anhaltend.

Dieser Beschreibung zu Folge ist es wahrscheinlich, dass die Rinde in der
von

That von Drimys granatensis L. fil. (Drimys Winteri Mart.) abstammt,
welcher noch vielfach irrthümlich die Mal am bor in de (s. d. Bd. VI, pag. 50 1
abgeleitet wird. Dieselbe ist nach Schumann (Pharm. Centralh. 1890) die Stamm
pflanze der echten Coto-Binde.

Völlig verschieden von ihr ist die im Handel als Cortex Winteranns spurt
vorkommende Binde. Sie stammt von Cinnamodendron corticosum Miers (Bd. -li '
pag. 155), einer Canellaeee. J. Moell er -

Winterbach, in Württemberg, besitzt zwei kalte Quellen mit H ä S O-l^ 3
und 0.391 in 10000 Tb.

Wintereiche ist Quercus sessiliflora. — Wintergrün heissen bei uns Api'"" 1
graveolens, Gentiana verna, Hedera Helix, Mercurialis perennis, c ir0 ,'
Polygala Ghamaebuxus, Vinco, minor, Viscum album, in Nordamerika 6rfl
theria procumbens. — Winterkresse ist Barbarea vulgaris. — Winteri" 111
ist TiUa parvifolia. — Wintermajoran ist Origanum Majorana. — Winterro»
ist Helleborus niger.

Wintergreenöl, Wintergrünöl = Gauitheriaöi, s. d., Bd. iv, pag. &3 °
Winther's Electuarium lenitivum, s. Bd. in, pag. 663.
WinZlar, in Hannover, besitzt eine Quelle von 12.5» mit H 2 S 0.327 uü d

CaSQj 23.190 in 10000 Tb.
die
dieWipfeld-Llldwigsbad, in Bayern, besitzt zwei Quellen von 13.75«

Ludwigsquelle enthält H 2 S 0.51, CaS0 4 9.41 und CaH 3 (C0 3), 9.41
Schilfquelle CaS0 4 10.456 in 10000 Th.

Wippe ist ein von Poqgkndokff construirter Commutator oder Gy r °'
trop, aus unter einander mit den Ableitungen der Pole einer Batterie verb' 11
denen, hakenförmigen Drähten bestehend, welche durch Wippen, schaukelartig _
Hin- und Herneigen über als Drehungsaxe dienende Stützpunkte, abwechselnd
eine der beiden Reihen der an den Längsseiten des Apparates befindlichen Qne ßv
silbernäpfchen eintauchen können. Jede dieser Bewegungen bewirkt die Umsetz"-f
eines elektrischen Stromes zwischen der Batterie und einer Ladungssäule in
entgegengesetzte Richtung, wodurch die letztere, deren Strom sonst von kur z _
Dauer sein würde, stets von Neuem geladen wird (s. Galvanische Pola 1
sation, Bd. VIII, pag. 303). Gänge-
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530.

die

Wirbel (lat. vertebra) sind kurze Knochen, welche die Wirbelsäule zusammen¬
tuen. Jeder "Wirbel besteht aus einem Körper, einem Bogen, der mit dem

or per das Wirbelloch bildet, und aus einer Reihe von Fortsätzen, die theils zur
. a ksverbindung- untereinander, theils als Muskelansätze dienen. Durch die An-

ei nanderreihun5>
Wirbel,

— sind die
bischer Weise
DorQiale Gestalt.
sauie
und

der Wirbellöcher entsteht der Riickgratcanal. Es gibt 7 Hals-
12 Brustwirbel und 5 Lendenwirbel. Die Kreuzwirbel sind miteinander

. Kreuzbein verwachsen, die Steisswirbel bilden das Steissbein. An den Brust¬
sind die 12 Rippen gelenkig angebracht. Wenn einzelne Wirbel patho-

ihre Form verändern, so verliert auch die Wirbelsäule ihre
, ebenso wie Drehungen einzelner Wirbel die Form der Wirbel¬

te beeinflussen (s. Kyphose, Bd. VI, pag. 199; Lord ose, Bd. VI, pag. 394
Scoliose, Bd. IX, pag. 178).

Wismut, Bi = 208. Der Name für dieses Metall ist aus der Wortform
" ! s e m u t" abgeleitet worden, welche Bezeichnung Paracelsus zuerst einführte:
'' e ?en seiner schönen Anlauffarben habens die alten Bergleut wismut genennt,
. es blüet wie eine schöne Wiese, darautf allerley Färb blumen stehen".
e „ 0LA beschreibt das Metall um das Jahr 1530 als Bisern utum, doch

w ähnt bereits im 15. Jahrhundert Basilius Valentintjs desselben als metallischen
r Pers. Di e in früheren Zeiten für das Metall gebräuchliche Bezeichnung Mar-

p. 8l ' a wurde auch auf andere glänzende Erze und Metalle ausgedehnt. Die
" ^enschaften des Wismuts und seiner Verbindungen wurden dann von Pott,
'-OFpR OYj Bergmann und besonders von Berzelitjs eingehender studirt. In der

o, "f 6^ haben sich Heintz , Fremy , Patera , Muir , Schneider u. A. mit dem
L udiu m des Metalles beschäftigt.

. ° r kommen. Das Wismut findet sich in der Natur ziemlich selten und
jj 6 'st in gediegenem Zustand in Begleitung- von Silber-, Nickel- und Kobalterzen,
j' u ptsächlich i m Gneis, Granit, Glimmerschiefer und Hornblendeschiefer, seltener
^ uer Zechsteinformation. Die Hauptfundorte für Wismuterze in Europa sind:

ün eeberg, Annaberg und Johann- Georgenstadt in Sachsen, Schlad-
~S in Steiermark, Wittichen und Sulzburg im Schwarzwald, Schweina
Thüringen

in
xeuerd

Riecheisdorf
1T>gs sind auch grössere

w exi co und aus
**** ist frei
^enin-

Schweden u. s. w.
Calif or nien,

«iir
Zv Bereitung des
jf ec k ist das von^upfe
Ube r

m Hessen, Tunaberg in
Mengen von Wismnterzen

Südamerika in den Verkehr gelangt. Peruanisches
von Arsen und Schwefel, enthält circa 4.5 Procent Antimon,

Zinn und gegen 2 Procent Kupfer mit wenig Eisen, und wird mit Vorliebe
basischen Wismutnitrats verwendet. Ungeeignet zu diesem
Australien eingeführte Metall; dasselbe enthält Blei, Arsen,

r und Silber. Forbes hat in den Anden Boliviens mehrere tausend Meter
dem Meere ein Wismut mit 5 Procent Tellur gefunden,

nter den in der Natur vorkommenden Wismut Verbindungen sind der Wismut-
2u p12 (Wismutin), Bi 2 S 3, welcher im sächsischen Erzgebirge und in Böhmen,
Uni L6Z n y a in Ungarn, zu Redruth in Cornwall, am Illampugebirge in Bolivia
in "R^11 aiul eren Orten gefunden wird, ferner Wi smuto cke r , Bi 2 0 3 , zu Meymac
p an kreich, in Mexico und Bolivia vorkommend, Kupferwismutglanz,
^Plectit, Wittichit (3Cu,S + Bi,S 3), Tetradymit (2 Bi 9 Te 3 + Bi 2 S 3)
tew ichtig 8ten.

So] eWlnn ung. Die hüttenmännische Gewinnung des Wismuts bestand früher,
w Se die technische und medicinische Verwendung des Metalls noch eine geringe
eine U *^ e P ro duction den Verbrauch bei Weitem überragte, ausschliesslich in
w -Ausschmelzen bei niederer Temperatur aus seinen Erzen — in dem soge-
Wj s 6n ^ us saigern. Dieses Verfahren beruht darauf, dass sich gediegenes
Und se hon bei 264° aus den strengflüssigeren Erzen (Nickel- und Kobalterzen)
4 n i, ®r digen Bestandtheilen ausschmelzen lässt, wobei allerdings ein grösserer

611 des Metalls in den meist cobaltreichen Rückständen verbleibt. Bei der
28"
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Verarbeitung der letzteren auf Smalte können diese Antheile, welche sieb unte
der entstehenden Kobaltspeise ansammeln, durch nochmalige Saigerung getrenn
werden.

Das Aussaigern der wismuthaltigen Kobalterze geschah anfänglich in offene^
Haufen, später auf den mit einem Gewölbe versehenen Saigerherden un
in besonderen Röhren gefässöfen, in welchen die Erze in geneigt liegenden»
gusseisernen Röhren erhitzt und das abfliessende Wismutmetall gesammelt wurde.
Die Rückstände wurdeD durch die obere Oeffnung der Röhren in einen Kaste
mit durchlöchertem Boden, welcher in einem grösseren mit Wasser gefüllt 011
Gefässe stand, entleert. Sie führten den Namen Sai gerrückst ände, Saig e f
dörner, Wismutsaigergrätz, Wismutgraupen und wurden, wl
erwähnt, dann auf eine wismuthaltige Nickel- und Kobaltspeise verschmolzen. >■
den sächsischen Blaufarbenwerken Oberschlema und Pfannenstiel werde 11
jetzt die Wismuterze nach vorheriger Abröstung in den Smalteglashäfen mit KoW
und Zuschlag verschmolzen, wobei sich zu unterst Wismut, darüber Cobaltspe' se
und zu oberst Schlacke abscheidet. Ist die Cobaltspeise erstarrt, so lässt m a
das länger flüssig bleibende Wismut abfliessen.

Das aus den Hütten kommende Rohwismut enthält zumeist Verunreinigung 6
folgender Metalle: Blei, Kupfer, Nickel, Arsen, Eisen, Silber, Zinn, auch Schwele -
wismut. Um das Metall von diesen Verunreinigungen zu befreien, sind ve
schiedene Methoden, welche eine Reinigung theils auf trockenem, theils auf nassen»
Wege bezwecken, in Anwendung.

Reinigung des Rohwismuts. 1. Die sächsischen Blaufarbenwerß
schmelzen das Rohmetall auf einer geneigten, mit Holzfeuer geheizten Eisenpl att
langsam nieder und fangen das abfliessende reine Metall in einer flachen eiserne
Schale auf.

2. Qüesneville empfiehlt, das gepulverte Metall mit 1/i seines Gewichtes
Kalisalpeter und wasserfreien Kochsalzes zu mengen und nach und nach in eine
glühenden Tiegel einzutragen. Sobald die Masse gleichmässig fliesst, nimmt m a
mit dem Kopfe einer Thonpfeife von Zeit zu Zeit eine Probe heraus und be°D
achtet das Anlaufen von Farben bei dem erkaltenden Metall. Treten grüne u n
rothe Färbungen auf, so lässt man erkalten und trennt das Metall von der ScblaßK •
Der Salpeter oxydirt jedoch neben fremden Bestandtheilen auch Wismut, wodurc
natürlich Verluste an letzterem nicht zu umgehen sind. Nach ThüeaCH fi na*
die vollständige Entfernung eines Eisengehaltes ohne bedeutende Wismutoxy^
bildnng statt beim Schmelzen des Wismuts mit Kaliumchlorat, welchem 2 o
5 Procent Kaliumcarbonat hinzugefügt sind, während einer Viertelstunde.

3. Zur Befreiung des Wismuts von Arsen glüht Pieeee das Wismut etwa ein
Stunde lang zwischen Kohlenpulver mit 2.5—5 Procent Zink. Auch RiECKSE
schmilzt das Wismut unter Kohle mit Zink zusammen und behandelt die Legirun»
wiederholt mit Salzsäure, welche Zink neben Arsen herauslöst. ,

4. Tamm schmilzt das arsenhaltige Wismut unter einer Decke von Borax uD
taucht in die Schmelze erhitzte dünne Streifen von Eisenblech ein, auf denen
sich das Arsen niederschlagen soll. Zur Befreiung von Antimon wird das Wism u
mit der dreifachen Menge Wismutoxyd vom Antimon in Thontiegeln zusammen
geschmolzen; das sich bildende Antimonoxyd schmilzt mit etwas Wismutoxyd z
einer schlackigen Masse zusammen.

5. Herapath erhält reines Wismut, indem er das Rohmetall in Salpet er
säure löst, mit der 14 fachen Menge Wasser basisches Nitrat niederschlägt, dies e
mit verdünnter Natronlauge auskocht, das ausgewaschene Oxyd in wenig Salpete
säure löst, von Neuem mit Wasser fällt und den Niederschlag im Kohlentie»
oder mittelst Kohle reducirt.

6. Nach Hampe wird Wismut mit dem gleichen Gewicht eines aus gleiche
Theilen bestehenden Gemisches von Schwefel und Natriumcarbonat zusainme
geschmolzen, die Masse ausgelaugt, das hinterbleibende Schwefelwismut in Salp ete
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airre gelöst, filtrirt, in viel Wasser eingegossen, das niedergeschlagene basische
k,al z decantirt, nochmals in Salpetersäure gelöst, in überschüssiges Ammoniak
"begossen und das erhaltene Oxyd im Wasserstoffstrome reducirt.

^ '■ Zur Befreiung des Wismuts von Arsen (und Blei) hatte Ph. Germ. IL die
°rschrift gegeben, das Metall mit Natriumnitrat zusammenzuschmelzen und die
a ; D erkaltete Masse mit verdünnter Natronlauge auszukochen. Das fein zertheilte
^mut nebst dem gebildeten Oxyd sollte auf dem Filter bis zur völligen Ent-
Qüng des Alkalis ausgewaschen und getrocknet werden, um sodann zur Ver-
^eitm^ auf basisches Nitrat zu gelangen. Das neue Arzneibuch für das Deutsche
Ic h hat diese Vorschrift verlassen und lässt grob gepulvertes Wismut in heisser
Petersäure lösen und die erhaltene Lösung mehrere Tage stehen; beim Erkalten
e, det sich schwer lösliches Wismutarseniat ab.
Eigenschaften. Das Wismut bildet ein stark glänzendes, silberweisses,

P-Tödes Metall von eigenthümlich röthlichem Schein und grossblättrig-krystallinischem
^Qomboedrischem) Gefüge. Es schmilzt bei 264° und erstarrt bei 242°. Bei
j J hoher Temperatur verflüchtigt es sich und condensirt sich zu Blättchen; bei

'tzutritt verbrennt es bei erhöhter Temperatur mit bläulicher Flamme. Das
P eC Gew. beträgt 9.7—9.8. Nach Deville zeigt das krystallisirte Metall 9.935,
as schnell erkaltete 9.677 spec. Gew. Die Ausdehnung des Metalls von 0—100°

W
,rägt 0.00139167 i/, die specifische Wärme 0.0308. Das geschmolzene
8mut dehnt sich, ebenso wie seine Legirungen, beim Erstarren aus. Giesst man
che Legirungen in Glasgefässe, so werden diese beim Erstarren des Inhalts

grosser Heftigkeit zersprengt. Durch gewisse Beimengungen wird das Kry-
'hsiren des Wismuts und dessen Ausdehnung beim Erkalten in verschiedenem

, rade verhindert, z.B. tritt dieser Fall bei einem Gehalt von 10 Procent Blei
Wismut e jn während sich eine Legirung von Silber und Wismut entgegen-

gesetzt verhält.
p , n der Luft verändert sich das Wismut bei mittlerer Temperatur nicht; beim

"itzen unter Luftzutritt überzieht sich das Metall mit einer Oxydschicht. Auf
nie vor dem Löthrohr schmilzt das Wismut leicht unter Bildung eines in der

* Ze dunkelorangegelben, in der Kälte gelb werdenden Beschlages von Oxyd,
cnes von beigemengtem Carbonat am Rande oft gelblichweiss erscheint. Die

'VI!
g ^^Verbindungen, mit Natriumcarbonat gemischt und in gleicher Weise auf
, le vor dem Löthrohr erhitzt, geben denselben Beschlag und hinterlassen in
v , e ductionsflamme ein sprödes Metallkorn zum Unterschiede von den Blei-
hi , lln » etl ) die bei ähnlichem Beschlag ein weiches, dehnbares Metallkorn
Fi-li'61 ^)as Wismut ist unlöslich in verdünnter Salz- und Schwefelsäure, beim

tzen mit concentrirter Salzsäure werden kleine Mengen unter Wasserstoffent-
ent ■ ^ S elöst; mit concentrirter Schwefelsäure entsteht unter Schwefligsäure-
in a lc un S schwefelsaures Wismutoxyd. Von Salpetersäure wird Wismut schon
füll 6r ^ a ^ e aufgenommen und zu Wismutnitrat, Bi(N0 3) 3 , gelöst. Königswasser
■^y, es in Wismutchlorid, BiCl 3 , über und rauchende Salpetersäure wirkt auf
-^, routpulver so energisch ein, dass dasselbe in's Glühen geräth. Die Salze des
h„ . u ^s sind farblos und werden durch Hinzufügung von viel Wasser als weisse
ui Cne Vorbindungen gefällt. In den Wismutlösungen bewirken Natriumhydroxyd
8ci Alomoniak eine Fällung von weissem Wismuthydroxyd, welches im Ueber-
Ca , 8 ^es Fällungsmittels nicht löslich ist; Natriumcarbonat fällt weisses Wismut-
ißi TT Da *' ^ Cüwe felwasserstoff und Schwefelammonium schwarzbraunes Wismutsulfid,
8al e rscnus s unlöslich, Kaliumchromat gelbes Wismutchromat, das in verdünnter
v 0n^ e ers äure löslich, in Natronlauge aber unlöslich ist (dadurch unterschieden

de r betreffenden Bleiverbindung),
in d meisten Verbindungen fungirt das Wismut als dreiwerthiges Element,

r Wismutsäure erscheint es fünfwerthig.
f(jj/* Uan titat i ve Bestimmung. Dieselbe geschieht entweder durch Ueber-

n S des Wismuts in Oxyd oder in Oxychlorid.
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1. Bestimmung als Oxyd. Man fällt das Wismut aus heisser salpeter-
saurer Lösung mit Ammoniumcarbonat, sammelt nach einigem Stehen das basiscl'
Wismutcarbonat auf dem Filter, wäscht gut aus, trocknet und glüht im Porzella 11"
tiegel. Um eine Reduction des Wismutoxyds durch die Filterkohle zu verbinden!)
streicht man soviel wie möglich den Niederschlag vom Filter und veraseht letztere'
an der Platinspirale für sich, befeuchtet hierauf das Ganze mit einem Tropte
Salpetersäure und glüht.

Nach dem Ansätze
Bi 3 0 3 : 2 Bi
^isr 4i6"

gefundene Menge : x

berechnet sich der Wismutgehalt.
2. Bestimmung als Oxychlorid. Die Salzsäure Lösung des Wismut

wird zur Abscheidung freier Salzsäure zunächst durch vorsichtiges Eindampfen M*
Wasserbade concentrirt, hierauf etwas Ammoniumchloridlösung hinzugefügt un
mit viel Wasser ausgefällt. Man lässt absitzen, überzeugt sich durch Hinzugeben
einer neuen Wassermenge, welche keine Trübung mehr in der über dem Nieder
läge stehenden Flüssigkeit hervorrufen darf, dass die Fällung eine vollständig 0
ist, sammelt den Niederschlag auf einem gewogenen, bei 100° ausgetrocknete^
Filter, wäscht mit schwach salzsäurehaltigem Wasser aus und trocknet bei 100
im Trockenschrank. Man hat sich vor der Fällung davon zu überzeugen , n aS ^
Schwefelsäure in der Lösung abwesend ist, da anderen Falles basisches SuW ;l
mitgefällt wird. Besteht der Niederschlag aus einem Gemisch von letzterem uu
Oxychlorid, so reducirt man am besten durch Schmelzen mit Kaliumcyanid 'l
metallischem Wismut, zieht die Schmelze mit Wasser, darauffolgend mit verdünnten 1'
später starkem Alkohol aus und wägt als Metall.

Nach dem Ansätze
Bi OC1 : Bi — gefundene Menge : x
259T 208

berechnet sich aus dem Wismutoxychlorid der Wismutgehalt.
Anwendung. Das Wismut und seine Verbindungen finden medicinisch

(basisches Wismutnitrat, Wismutvalerianat, Wismutsalicylat u. s. w.), cosmetiscß 0
(basisches Wismutcarbonat und -nitrat als Schminke) und eine ausgedehnte tecö
nische Verwendung. Das Wismut besitzt nämlich die Eigenschaft, den Schnief
punkt anderer Metalle, namentlich des Bleies und Zinns, bedeutend zu erniedrige 1
und damit die technisch verwerthbaren, sogenannten leichtflüssigen Legirungen z
bilden, welche sich als Schnellloth, zum Abklatschen (Clichiren) von So 10'
schnitten u. s. w. eignen. So besteht Newton's leichtflüssiges Metall aus 8 TD-
Wismut, 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn; es schmilzt bei 94.5°. Die RosE'sche Legir UI18
wird erhalten durch Zusammenschmelzen von 2 Th. Wismuth, 1 Th. Zinn nn
1 Th. Blei und schmilzt bei 93.75». Wood's Metall enthält 15 Th. Wism" 4'
8 Th. Blei, 4 Th. Zinn und 3 Th. Cadmium und schmilzt gegen 60°. Diese
Legirung ist nach Lipowitz fast silberweiss, sehr glänzend, feinkörnig, etw» s
biegsam und unter Anwendung von heissem, mit ein Paar Tropfen Salzsäure v' e1 '
setztem Wasser zum Löthen brauchbar. Zum Abgiessen von Münzen 11. s. *•
verwendet Bibea eine Legirung von 6 Th. Wismut, 3 Th. Zinn und 13 Th. Ble>-
Dieselbe ist leichtflüssig und bei bedeutender Härte nicht brüchig. Eine bei 91-'
schmelzende, besonders zu Cliches geeignete Legirung wird durch Zusammen
schmelzen von 3 Th. Blei, 2 Th. Zinn und 5 Th. Wismut erhalten. Nach h^° h
wirkt schon Viooo Wismut hinsichtlich der Dehnbarkeit des Kupfers störend al1
dasselbe ein. Bei 0.02 Procent lässt sich das Kupfer in der Hitze nicht meD
stark ausplatten, während die Dehnbarkeit in der Kälte nicht wesentlich beein
flusst wird. 0.05 Proeent Wismut machen das Kupfer stark rothbrüchig uD
0.1 Procent erzeugt schon starke Kantenrisse, wenn das Metall nur auf 3/r. dc
ursprünglichen Dicke in der Kälte ausgehämmert wird. Eine Legirung von Kupl e '
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le i und Wismut neben anderen Metallen kommt bei dem sogenannten Lettern-
Metall in Anwendung. Als beste Zusammensetzung für dasselbe hat sich die
^egirung von 4.62 Th. Kupfer, 57.8 Th. Blei, 1.16 Th. Wismut, 17.34 Th. Antimon,
^•öö Th. Zinn, 4.62 Th. Nickel und 2.90 Th. Kobalt erwiesen, Eine Wisniut-

0 n z e , welche wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber den oxydirenden
aus 52 Th. Kupfer,

H. Thoms.
m flüssen der atmosphärischen Luft geschätzt ist, besteht

*° Th. Nickel, 12 Th. Zinn, 5 Th. Blei und 1 Th. Wismut.

Wismutäthyl, Wismilttriäthyl, Bi(C 2 H 6) 3 , entsteht beim Behandeln von
»Jsmutkalium (durch Glühen von 5 Th. Wismut mit 4 Th. Weinstein zu erhalten)

^'t Aethyljodid. Das Wismutäthyl ist ein sehr unangenehm riechendes, in Wasser
^lösliches, mit Wasserdämpfen zu verflüchtigendes Oel vom spec. Gew. 1.82. Wird
s für sich erhitzt, so findet Zersetzung unter Explosion statt. An der Luft

leidet eine ätherische Wismutäthyllösung Bi (0 H) 3 ab. Fügt man zu einer warmen,
erdünnteu alkoholischen Lösung des Wismutäthyls alkoholische Quecksilberchlorid-

° siln g', so krystallisirt beim Erkalten Wismutäthylchlorid der Zusammen¬
setzung Bi (C 2 H 6 ) Cl 2 in Blättchen heraus. Kaliumjodid zerlegt diesen Körper unter

udung des in goldgelben, sechsseitigen Blättchen krystallisirenden Wismut-
'hyljodids, Bi(C 2 Hs )J 2 . Bei Einwirkung von Kaliumhydroxyd auf letzteres

entsteht Wismutäthyloxyd, Bi(C 2 H 6)0. H. Thoms.

" ISniUta.nialga.tTI zeichnet sich durch seine Dünnfliissigkeit aus und vermag
ucn andere Amalgame, in geringer Menge ihnen zugesetzt,ist

Quecksilber,
: sie erstarrt

zu verflüssigen.
175 Th. Zinn, 310 Th.
erst bei 60° und dient

So
Bleiz - B. eine Legirung aus 100 Th.

'jnd 500 Th. Wismut bei 70° flüssig
usspritzen anatomischer Präparate.

Wismutarseniat, 2BiAs0 4 4 H 3 0, entsteht als weisser
alter verdünnter Salpetersäure unlöslicher Niederschlag beim
°sung von Wismutnitrat in verdünnter Salpetersäure mit Natriumarseniatlösung
er beim Lösen von arsenhaltigem Wismut in heisser
alten sich abscheidende weisse Körper ist gleichfalls Wismutarseniat.

in Wasser
Versetzen t

und

Salpetersäure nach dem Er-
H. T h o m s.

w Wismutbromid, BiBr., wird erhalten durch Fällen einer Lösung von
^mutnitrat in verdünnter Salpetersäure mit Kaliumbromid; es bildet ein gelbes,

Wasserunlösliches Pulver. H. Thoms.

Wismutcarbonat, 2 (Bi 0) 2 C 0 3 + H 2 0 , entsteht beim
^Petersaureu Lösung des Nitrats in

asser unlöslicher Niederschlag. Ein
basisches

Eingiessen einer
Ammoniumcarbonatlösuug als weisser, in

natürlich vorkommendes wasserhaltiges

Atzung der Formel [3 (Bi 0)., C 0, -f- 2 Bi 0 . 0 II + 3 H 2 Ol entspricht.
P a S- 265.

Carbonat ist der Bismutit oder Wismutspat, dessen Zusammen-
— S. Bd. II,
H. Thoms.

Wismutchloride, 1. Wismutchloria, Wismuttrichlorid, BiCl,,, wird
• Qa lten beim Erhitzen von Wismut in Chlorgas, ferner beim Auflösen des Metalls

Jxon]gs wasger> Eindampfen zur Trockene und Destilliren bei Luftabschluss,
auch bei der Destillation von 1 Th. Wismutpulver mit 2 Th. Quecksilberchlorid.

bildet eine weisse, undurchsichtige, schmelz- und destillirbare Masse und führt«ahe eine weisse,
a er auch den Namen Butyrum Bismuti, Wismut b utt er. In Weingeist

!st es löslich, an feuchter Luft zerfliesst es und wird von viel Wasser in weisses,
basisches Chlor¬

wird von Säuren aufge-
Lösungen

ystallinisches Wismutoxychlorid, BiOCl, sogenanntes
mu t, tibergeführt. Dasselbe ist in Wasser unlöslich und

mmen ; auf Zusatz von Wasser scheidet sich aus diesen
lsi»utgehalt als Oxychlorid wieder ab. Beim Erhitzen zersetzt es sich

Slch Wis mn tchlorid
Eme dem

e hlorid

der ganze
indem

verflüchtigt.
Wismutoxychorid analoge Verbindung ist das Wismutsulf o-

Bi S Cl, welches in Form kleiner, metallglänzender Krystallnadeln beim
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Eintragen von Wismutsulfid in schmelzendes Wismutchlorid erhalten wird. Wtf
Wismutsulfochlorid an der Luft erhitzt, so verflüchtigen sich Wismutchlorid ud
schweflige Säure, während Wismutoxyd hinterbleibt. Beim Erhitzen im Kohle»"
säurestrom destillirt Wismutchlorid und Wismutsulfid bleibt zurück.

Trockenes Ammoniakgas wird von Wismutchlorid reichlich absorbirt.
2. Wismutehlorür, Wismutsubchlorid, Bi 2 Cl 4 , bildet sich beim Er¬

hitzen von Wismutchlorid mit metallischem Wismut oder von Quecksilberchlorid
mit Wismut in verschlossenen Röhren auf 250°. Das Wismutehlorür bildet ein 8
amorphe, braunschwarze Masse, welche durch verdünnte Säuren in Wismutchlon
unter Abscheidung von Metall und durch Kalilauge in eine schwarze Wism ut
Oxydverbindung übergeführt wird. h. Thonis.

WiSmutcitrat, s. Bismuthum citricum, Bd. II, pag. 265.
WiSmiltgriippe. Als solche werden von einigen Autoren die Elemente Wis¬

mut, Vanadin, Niob und Tantal zusammengefasst und als eine Unterabtheilung
der Stickstoffgruppe betrachtet, welche sich von den Gliedern der eigentliche 11
Stiekstoffgruppe durch ihren metallischen Charakter unterscheiden. Die Glieder
der Wismutgruppe zeigen sich sowohl drei- als auch fünfwerthig.

Wismuthydroxyd, Wismutoxydhydrat, (BiO)OH, Mit als weisses
Pulver aus durch langsames Eingiessen einer salpetersauren Wismutnitratlösun»
in kalte verdünnte Natronlauge. Es löst sich leicht in Säuren. H. Thoms.

Wismutjodid, BiJ 3 , entsteht beim Fällen einer salpetersauren Lösung von
Wismutnitrat mit Kaliumjodid oder beim Erhitzen von Wismutsulfid mit Jod un
Sublimation der Verbindung. Es bildet dunkelgraue hexagonale Tafeln, welche
schmelz-und sublimirbar sind und durch kaltes Wasser nicht verändert werden-
Durch kochendes Wasser wird das Wismutjodid in Wismutoxy Jodid, Bi 0 Jj
übergeführt. Dieselbe Verbindung bildet sich in Form rother, glänzender, rhombisch 1
Krystallblättchen, welche zu Krusten vereinigt sind, beim anhaltenden Erhitze'
von Wismutjodid in einem lose bedeckten Tiegel. Für die Darstellung des unter den
Namen Bismuthum ox yj oda tum bei eiternden Wunden, Ulcerationen u. s. y-
in den letzten Jahren mehrfach medicinisch verwendeten Oxyjodids sind noch eine
Anzahl anderer Vorschriften gegeben worden, unter denen folgende beiden di
wichtigsten sind: 1. Frank und MÖRK kochen 10 Th. Wismutsubnitrat, 4 T h -
Kaliumjodid und 50 Th. Wasser 30 Minuten hindurch, sammeln den Niederschlag
und waschen so lange aus, bis im Filtrat durch Silbernitrat kein Niederschlag
mehr entsteht. Darauf trocknet man zuerst durch Pressen zwischen Fliesspapie
und schliesslich durch Erwärmen bei 120°. 2. Nach B. Fischer (Ph. Centrale-
28, 504) werden 95.4g krystallisirtes Wismutnitrat unter schwachem Erwärmen
in 120—löOccm Eisessig gelöst und unter Umrühren allmälig in eine Lösun»
von 32.2 g Jodkalium und 54.4 g krystallisirtem Natriumacetat in 2 bis 3 Litei
Wasser eingetragen. Jede eingegossene Menge der Wismutlösung erzeugt einen
grünlich-braunen Niederschlag, der im Anfange der Operation sofort citronengel 00
Färbung annimmt, dessen Farbe aber mit weiterem Wismutzusatz immer men
in's Ziegelrothe übergeht. Man wäscht den Niederschlag zuerst durch Decantiren>
dann auf dem Filter und trocknet ihn bei 100°. Das so dargestellte Wismut'
oxyjodid bildet ein lebhaft ziegelrothes Pulver und enthält im Mittel 67.21 Procent
Bi 2 0 3 , während die Theorie 66.96 Procent verlangt

Das dem Wismutoxyjodid entsprechende Wismutsulfo Jodid , BiSJ, b' el "
bei der Bereitung von Wismutjodid aus Wismutsulfid und Jod als nicht sublimirba
in stahlgrünen Krystallnadeln zurück.; es kann aber auch mit Leichtigkeit erhalten
werden durch Eintragen von Wismutsulfid in schmelzendes Wismutjodid.

H. Th oms-
Wl'smutjOdid-Jodkalium, Kaliumw ism utjodid, ist ein von DragendORF*'

desgleichen von Mangini und Tresh empfohlenes Reagens auf Alkaloide. Zu
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reitung desselben werden 15 g Wismutsubnitrat in 200 g Wasser vertheilt,
m Kochen erhitzt, 70 g Kaliumjodid und soviel Salzsäure hinzugefügt, dass

l0e klare Lösung erfolgt.
b ^ ä Ngini lässt 3 Th. Kaliumjodid und 16 Th. Wismutjodid mit 3 Th. Salzsäure

an deln; Teesh stellt eine Lösung von 1.8 g Kaliumjodid in 45 com Salzsäure
30 com Liq. Bismuthi Pharm. Brit. her. Die Bereitung des Letzteren geschieht

g folgender Vorschrift: 2.5g Wismut werden in 70g Salpetersäure gelöst,
^ 8 Zitronensäure zugesetzt, mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht und mit

as ser auf 600 com verdünnt. H. Thoms.

"iSlTlUtlegirungen, s. Wismut, Anwendung, pag. 438.

z «ismutlÖSUng, alkaliSChe, ist die unter dem Namen „BÖttger's Reagens"
r Prüfung auf Glycose verwendete Flüssigkeit: s. BÖttger's Probe, Bd. II,

Pag. 348.

„ »lainUinitrat, »aipeieisauies riismuiuiju, jdi^l\u 3j 3 -f- o n 2 '-'•
9no Stellung trägt man 1 Th. grob gepulverten Wismuts in zuvor auf 75 bis
j erhitzte Salpetersäure von 1.2 spec. Gew
Wti

salpetersaures Wismutoxyd, Bi(N0 3) 3 + 5H 2 0.
arstellung trägt
"hitzte Salpeters:

n Sen naeij un(| nacü e i n un d unterstützt die gegen das Ende sich abschwächende,
ohne Unterbrechung in kleinen

«achge Einwirkung durch verstärktes Erhitzen der Wismutlösung. Diese wird
mehrtägigem Stehen, während dessen sich Wismutarseniat grösstentheils

geschieden hat, zur Krystallisation abgedampft. Die Einwirkung der Salpeter-
re auf das Wismut geht im Sinne folgender Gleichung vor sich:

2Bi+ 8HN0 3 =:2Bi(N0 3) 3 +4H 3 0 + N 2 0 2.
as nach dem Auskrystallisiren noch in der Mutterlauge verbleibende Wismut-

, at wird 4 Urch Hinzufiigung von Natriumcarbonat zerlegt und das gefällte
ische Carbonat nach dem Trocknen durch Einschmelzen mit wasserfreiem
^umcarbonat, Chlornatrium und Kohle wieder zu Metall reducirt.Das

Reiche neutrale Wismutnitrat bildet grosse, farblose, säulenförmige Krystalle,
bei 73» i n ihrem Krystallwasser schmelzen. Bei andauerndem Erhitzen

ba • 8erDa de entweichen Wasser und Salpetersäure, und es hinterbleibt ein
^ches Salz der Zusammensetzung 2 (Bi 0) N0 S + H 2 0.

8 , as_ Wismutnitrat wird zur Darstellung des unter dem Namen Bismuthum
v-, niir icum, Magisterium Bismuthi, arzneilich verwendeten basischen

ats benutzt. Man gewinnt dasselbe nach Vorschrift der Ph. Germ. III., indem
^ , Th. des neutralen Nitrats mit 4 Th. Wasser gleichmässig zerreibt und
Sj, umrühren in 21 Th. siedenden Wassers einträgt. Sobald der Niederschlag
Sehl aus £ escme den hat, wird die überstehende Flüssigkeit entfernt, der Nieder-
flj .," gesammelt, nach völligem Ablaufen des Filtrats mit einem gleichen Raum-
4tt kalten Wassers nachgewaschen und nach Ablauf der Flüssigkeit bei 30°

getrocknet,
d j nacü(lem man das gefällte basische Nitrat längere oder kürzere Zeit mit
iw aruDe r stehenden sauren Flüssigkeit in Berührung lässt, je nach den Wasser-
<je ~ en ' welche zum Auswaschen des Präparates benutzt werden, sowie je nach
Res t ern P era tur, welche das Waschwasser besitzt, wird ein verschieden zusammen¬
tritt basisches Nitrat gebildet. Das bei genauem Innehalten obiger Vor-
tw'o Zu ^haltende Präparat entspricht der Zusammensetzung [(BiO)NO s + H 2 01.
»och iregehalt dieses basischen Nitrats lässt sich durch fortgesetztes Auswaschen
Mrd Weiter verringern, wodurch ein an Wismutoxyd reicheres Präparat erzielt
r-eao-' Wäscht man so lange aus, bis das ablaufende Waschwasser nicht mehr sauer
.+. 'r>. ' so hinterbleibt schliesslich ein Körper der Zusammensetzung [(Bi 0) N0 3 +

)"H]. — S. Bismuthum subnitricum, Bd. II, pag. 267.
H. Thoms.

UtOXalate. Wird Oxalsäurelösung einer Lösung von Wismutnitrat hinzu-
s o scheidet sich das Neutralsalz (C2 0 4) 3 Bi 2 als weisses Pulver aus,

Wism
gt.
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welches bei 100° getrocknet 10 Mol. Krystallwasser zurückhält. Beim KocD en
dieses Neutralsalzes mit Wasser wird Oxalsäure abgespalten und ein an Wisniu
oxyd reicheres Salz erhalten 2 [(C a 0 4 ) 3 Bi(BiO)] + 3 H 2 0. H. Thoms.

WismutOXyChlOrid, s. Wismutchloride, pag. 439.
WismiltOXyjOdid, s. Wismutjodid, pag. 440.
WlSmutOXyde. l. Wismutoxydul, Wismutdioxyd, Wismutstt>

oxyd, Bi 2 0 2 , entsteht als ein dunkelgraues, krystallinisches Pulver durch E m '
giesser. eines Gemisches von Wismutchlorid und Stannochlorid in überschüssig
verdünnte Kalilauge. Der Niederschlag wird mit Kalilauge digerirt, bei Abschluß
der Luft ausgewaschen, getrocknet und im Kohlensäurestrom erhitzt. An der Luft

erhitzt, verglimmt das Wismutoxydul schnell zu Oxyd und zerfällt bei der d
handlung mit Säuren in Wismutsalz und Metall.

2. Wismutoxyd, Wismuttrioxyd, Bi 2 0 3 , bildet sich beim Schmelze 11
von Wismut an der Luft und wird am besten in der Weise dargestellt, dass w a
Wismutnitrat so lange erhitzt, bis keine rothen Dämpfe mehr sich entwickeln-
Auch beim Erhitzen von Wismuthy droxy d (s. d.) hinterbleibt Wismutoxy
Dasselbe schmilzt in der Glühhitze zu einer rothbraunen Flüssigkeit, welche bei
Erkalten krystallinisch erstarrt. Das anfangs gelbe Wismutoxyd färbt sich al _
Licht dunkler. Ein natürlich vorkommendes Wismutoxyd ist der WismutoeK 6
oder dieWismutblüthe.

3. Wismutsäureanhydrid, Wismutpen toxyd , Bi 2 O ö . Wird Wism u
hydroxyd in starker Kalilauge suspendirt und mit Chlor behandelt oder wir
Wismutoxyd mit Kalium- oder Natriumhydroxyd bei Luftzutritt geschmolzen, b
entstehen rothbraune bis dunkelviolett gefärbte Verbindungen, welche als Salz
der Wismutsäure nebst wechselnden Mengen Wismutpentoxyd: KBiO s + nBis u s>
aufgefasst werden können. Diese Körper sind um so kalireicher , je concentrirt 6
die Kalilauge angewendet wird und werden beim Behandeln mit Wasser
kaliärmere, heller aussehende Verbindungen übergeführt. Zerlegt man bei gelinde
Wärme dieselben mit kohlensäurehaltigem Wasser, so hinterbleibt ein nabez
kalifreies amorphes hellbräunliches Pulver, dessen Zusammensetzung nahezu m 1* Q
Formel für Wismutsäureanhydrid, Bi 2 0 6 , übereinstimmt. Kocht man die » a
haltigen Verbindungen mit concentrirter Salpetersäure, so entsteht ein der Form
Bi 2 0^ + 2 H 2 0 entsprechender Körper , welcher als Wismutsuperoxydhydrat, a
Bismutylmetabismutat [(BiO)Bi0 3 + 2H 2 0] bezeichnet werden kann.

H. Thoms.

WiSITlUtpeptOnat, ein neuerdings in den Arzneischatz eingeführtes Präp al' at '
welches in 100 Th. 3.1 Th. Wismut oder 3.5 Wismutoxyd in löslicher Form
enthält. Die Vorschrift zur Bereitung dieses bei Dyspepsie und Gasteralgie &
rühmten Präparates ist bisher nicht bekannt gegeben. H. Thoms-

Wismutphenyl, Wismuttriphenyl, Bi(C 6 H 6) 3 . Werden nach Michael'*
500g Wismutnatrium (1 Th. Natrium und 10 Th. Wismut), 500g Bronibenz«^
und etwas Essigäther 50 Stunden lang auf 160° erhitzt, sodann Wasser binzo
gegeben, das Benzol im Dampfstrom abdestillirt, der Rückstand mit Chlorofor'
geschüttelt, die Chloroformlösung abdestillirt und der jetzt hinterbleibende R uC?
stand aus Alkohol umkrystallisirt, so erhält man das Wismutphenyl in F° r
langer monokliner, dünner Säulen vom Schmelzpunkt 78°. Beim Erwärmen 0°
concentrirter HCl bilden sich glatt Beuzol und Wismutchlorid.

Bi (C 6 H6) 3 + 3 H Cl = Bi CL + 3 C„ H 6 . H. Th ob »■

WismutphOSphat, BiP0 4 , entsteht als weisser, in Wasser unlöslicher Nieder¬
schlag beim Eingiessen einer salpetersauren Wismutnitratlösung in eine Lösu o
von Natriumphosphat. H. Tho» s '

Wismutsäure, s. Wismutoxyde.
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Bismuthum salicylicum, Bd. II, pag. 266.

Wisniutnitrat, pag. 441 und Bismuthum sub-

wird durch Einwirkung von concentrirter Schwefel-

Wismutsalicylat,
.Wismutsubnitrat, 8.

Hl tricum, Bd. II, pag. 267.

Wismutsulfat, bi 2 (so 4) 3 ,
ailr e auf Wismutpulver in der Hitze gebildet und bleibt als weisses Pulver

^Ur ück, wenn die überschüssige Schwefelsäure durch Erhitzen bis auf 300° ab¬
taucht wird. Ein saures Wismutsulfat der Formel [(Bi 0) H S0 4 + H 2 0] scheidet

o in Form kleiner Krystallnadeln aus, wenn eine salpetersaure Lösung von
'smutnitrat mit Schwefelsäure versetzt wird. Sowohl das saure Salz wie das

'itrale Wismutsulfat werden durch Wasser zersetzt. Letzteres hat die Neigung,
Jt den Sulfaten der Alkalimetalle krystallinische Doppelsalze zu bilden.

H. Thoms.

«iSITlUtSUlfide. 1. Wismutsulfür, Wismutdisulfid, Wismutsub-
II »id, Bi 2 S 2 , ein als Verbindung bisher nicht mit voller Sicherheit festgestellter
°rper, welcher durch Zusammenschmelzen von Schwefel und Wismut nach dem

(l luvalentverhältniss als graue Masse erhalten wird.
. -^• Wismutsulfid, Wismuttrisulfid, Schwefelwismut, Bi 2 S,, findet

jO m der Natur in Form rhombischer Säulen als Wismutglanz. Auf künst-
Qem Wege erhält man Wismutsulfid durch Zusammenschmölzen von Schwefel
& Wismut oder durch Fällen von Wismutsalzlösungen mit Schwefelwasserstoff

schwarzen Niederschlag. Das Wismutsulfid ist in verdünnten Säuren und in
uwefelalkalien unlöslich, hingegen wird es von concentrirter Salzsäure und

al petersäure unter Entbindung von Schwefelwasserstoff gelöst.
,. Mit manchen Sulfiden geht das Wismutsulfid gut charakterisirte Doppelver-

oclungen ein, von denen einige in der Natur vorkommen, so der Kobellit,
III Bleiwismutsulfid, der K u p f e r w i s m u t g 1 a n z , ein Kupferwismutsulfid u. s. w.

Wismutsulfochlorid,
Wismutvalerianat, s.

d «ismutweiss, Schminkweiss, Periweiss ist wismutoxychioria, weiches
g Ca Fällen einer Chlorwismutlösung mit Wasser oder von Wismutnitrat mit
V„ a ' z a ls weisses, krystallinisches Pulver erhalten wird. Es findet als Schminke

H, Thoms.

s. Wismutchloride, pag. 439.

Bismuthum v aleri anicum , Bd. II, pag. 269.

V
er wenduns Benedikt.

v, "ISSelheim, in Hessen-Nassau, besitzt die So Ölquelle von 13.1°, welche
Na °l 97.656 in 10000 Th. enthält.

at Wistaria,
Bäuche:

Gattung der Papilionaceae , Gruppe Qalegeae. Schliügende
mit unpaar gefiederten Blättern, ganzrandigen Fiederblättchen und

gl P felständigen Trauben bläulicher Blüthen
E « sind nur 2 Arten bekannt, deren eine in Nordamerika, die zweite in China

^ d Japan verbreitet ist. Die letztere, Wistaria sinensis Gurt., enthält in ihrer
^de e i n ätherisches Oel (s. Wistariaöl)). Die Rinde enthält nach Ottow (Pharm.

° Ur n. and Trans. 1886) ein giftiges Harz und das gleichfalls giftige Glycosidand Trans.
! t e r i n.

s,T stariaö1 '
Er

das ätherische Oel der Rinde von Wistaria sinensis Gurt.
Ottow riecht es nach Menyanthol (s. Bd. VI, pag. 647) und wird beim

fjji arm en mit Kali in eine weisse, nach Cumarin riechende Substanz überge-
jj ' ™ Handel findet sich auch unter obigem Namen eine braune, balsamisch
hat • 6 Flüssigkeit, welche aber mit dem echten Wistariaöl nichts gemein
Yi ' Vle l m ehr ein Gemisch aus Copaivabalsam, Geraniumöl, Perubalsam und Ylang-
rla %öl vorstellt.
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Withania, Gattung der Solanaceae, Gruppe Solaneae. Sträucher mit ganZ'
randigen Blättern und meist gebüschelten Blüthen, deren Kelch bei der Frucb '
reife sich vergrössert und aufgeblasen die kugelige Beere umgibt.

Withania coagulans Wight (Puneeria Dun., Solanum Frsk.), in Ostindie
und Afghanistan heimisch, besitzt dunkelrothe bis braunschwarze, 15 mm gross
Früchte, die in einer säuerlich schmeckenden Pulpa zahlreiche gelbliche, flacue,
2 mm grosse Samen enthalten (Chem. Ztg. 1888). Getrocknet sehen die Früchte
kleinen Kirschen ähnlich und werden in Bombay unter dem Namen Käknaj ver¬
kauft. Sie werden als Heilmittel, hauptsächlich aber zur Coagulation der Muß
angewendet (Dymock).

Die coagulirende Wirkung wird einem Fermente zugeschrieben, welches ani
besten in 5procentiger Kochsalzlösung, aber auch in Wasser und Glycerin lösU cü
ist. Durch Alkohol wird es aus den Lösungen gefällt, und man hat mit theu'
weisem Erfolge versucht, den Niederschlag mit Zucker zu conserviren (KßMPJ;
Der allgemeinen Verwendung dieses sehr wirksamen Fermentes in der Käser
steht der Umstand im Wege, dass das Coagulum braun gefärbt wird. Man ver
sucht diesem Uebelstande durch Verwendung concentrirter Extracte und unreife
Früchte abzuhelfen.

In Indien benutzt man auch die Wurzel von Withania somnifera Don. äl
Heilmittel. Frisch riecht sie widerlich nach Pferdeharn. J. Mo eil er.

Wltherit ist das natürlich vorkommende Baryumcarbonat.

Wittmann'SChe Tropfen, Tinctura anticardialgica, eine Mischung aus 30 g
Spiritus aethereus, 5 g Tinctura Opii, 15 Tr. Oleum Foeniculi und 10 1"'
Oleum Menthae jn'per.

WNnSi, Papier Wlinsi, eine Pariser Specialität, ist ein der Charta antar-
thritica anglica (Bd. II, pag. 652) ähnliches Präparat.

Wobaio, ein afrikanisches Pfeilgift, wahrscheinlich von Oarissa (Apocyr,
abstammend. — S. Oubaio, Bd. VII, pag. 577.

WobOm, in Böhmen, besitzt die Giselaquelle 12.3» mit CaH 3 (C0 3) 2 7.034,
MgH 2 (C0 3) a 2.984 und FeH 3 (C0 3) 2 0.506 in 10000 Th.

Wohlverlei ist Arnica montana.

Wohnung. Das die menschlichen Wohnungen enthaltende Wohnhaus ist unter
Berücksichtigung bestimmter allgemeiner hygienischer Gesichtspunkte anzulegen
und einzurichten. Es sind dabei zu beachten die Bodenverhältnisse des gewählte 11
Bauplatzes, die Art und Beschaffenheit des Baumateriales und endlich die F in'
theilung des Hauses selbst in Verbindung mit der Sorge für entsprechende Zufuö
von Luft, Lieht und Wärme und für entsprechende Entfernung der Abfallston 0-

Was zunächst die Bodenverhältnisse betrifft, so kommt bei der Wa'1
eines Bauplatzes neben der allgemeinen Gestaltung der Oberfläche, der Höhenlage,
der Vegetation und Cultur, der geognostischen und chemischen Eigentümlichkeiten
ganz besonders die physikalische Beschaffenheit des Bodens in Betracht. Hierbei
ist es wieder ganz besonders die Porosität, die Durchgängigkeit für Luft un
Wasser, der Stand des Grundwassers nebst seinen Schwankungen, die Temperatur
des Bodens, worauf man sein volles Augenmerk zu richten hat. Endlich spie'
noch eine hervorragende Rolle die Beschaffenheit des Trinkwassers und der Gebal
des Bodens an organischen Verunreinigungen (s. Bd. II, pag. 346).

Um nur einige wenige wesentliche Punkte bei der Wahl des Bauplatzes z
berühren , so gilt es als ein hygienischer Grundsatz, dass man Thalsenkunge
und steile Abhänge wegen der unvermeidlichen Feuchtigkeit vermeidet. Auf je<* e
Fall ist aber bei einem Neubau darauf zu halten, dass die Kellersohle des Hause
vom höchsten Grundwasserstande nicht erreicht wird. Ja es muss sogar a '
unbedingtes Erforderniss hingestellt werden. dass der Bauplatz entweder durc
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als

ifschüttung oder bei Weitem besser durch künstliehe Drainage trocken ge-
le £t werde.

"*■ Bezug auf die Beschaffenheit des Baumateriales kann verwiesen werden
aut den Artikel Baumaterial, Bd. II, pag. 169.

Hinsichtlich der Eintheilung des Hauses und der Verwendung der einzelnen
Peinlichkeiten in demselben lassen sich selbstverständlich keine allgemein giltigen
. ru ndsätze aufstellen, denn hierbei kommt es doch ganz wesentlich an auf die
n uividuellen Wohlstandsverhältnisse , die Beschäftigung der Inwohner und deren
Uen u n d Gebräuche. Immerhin kann man — und dies ist besonders in den
weren Volksschichten nicht genug zu betonen — als allgemeines Princip gelten
Se D, dass zu den verschiedenen Le b en s Verrichtungen und Haus-

Schäften getrennte Bäume vorhanden sein sollen. Zum mindesten
te jede Familienwohnung aus einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer und einer

„ °he bestehen und, sofern im Hause ein Handwerk betrieben wird, bei welchem
au o oder giftige Substanzen der Luft mitgetheilt werden, noch ein von den
. nräumen getrenntes Arbeitslocal vorhanden sein. Zum Schlafgemach ist nicht,
e leider noch so vielfach zu finden, der engste und dunkelste Raum zu ver-

S+ v n ' sonclern das am meisten belichtete und luftzugängliche Zimmer. Das
eben der öffentlichen Gesundheitspflege ist darauf gerichtet, auch der ärmsten
milie die Wohlthat der eben geschilderten Wohnungseintheilung zu verschaffen,
s sich ganz besonders in Gegenden, wo sich grosse Industrieanlagen befinden,
e fl die Erbauung von Arbeiterhäusern nach diesem Princip kundgibt.
Wenn der Mangel an Baum die Benützung von Kellerwohnun gen nöthig
•.' dann müssen die Kellerräume wenigstens vollständig trocken, hell und gut

tilirt sein, die Höhe derselben darf nicht weniger als 2.7 ra, wovon die Hälfte
®ni gstens noch über das Niveau des anstossenden Erdbodens herausragen muss,

ra gen , und die Fussböden müssen 1/ 9 m über den höchsten Grundwasserstand
JÜ «eg en kommen.

üei Benützung von Dachräumen ist dieselbe Höhe zu fordern und ist darauf
' achten, dass die Wände und Decken genügend Schutz vor Kälte, Regen und

ln<i gewähren.
r 0n ganz besonderer Bedeutung ist die Grösse des Luftraumes in den Wohn-
j * en - In Privat Wohnungen wird natürlicherweise nur durch die eigene Einsicht
dp ew °hner die richtige, dem nothwendigen Lufträume entsprechende Eintheilung
2 "äume getroffen werden können, während man in Gebäuden, die öffentlichen

cken dienen sollen, bestimmte Normen einhalten muss. Im Durchschnitt kann
2") v einen Erwachsenen ein Raumquantum in seiner Wohnung von 20 bis
fei k Un ^ ^ir e ^n ^nd bis z ehn Jahre ein solches von 12 — 13cbm als hin-

fl end ansehen, vorausgesetzt, dass auch noch für die nothwendige Ventilation
2 7*^ .w i r£l- Die Höhe der Wohn- und Arbeitsräume soll betragen mindestens

^ m der Stadt und mindestens 2.6 m auf dem Lande.

zu 1 le ^ufterneuerung in Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen ist ausserdem noch
erücksichtigen und gilt hier das im Artikel Ventilation, pag. 224, Gesagte.

Und ^ e^'&keit der Wohuräume hängt natürlich in erster Linie von der Grösse
da,, . ^ er Fenster ab; in dieser Beziehung thut man gut, daran festzuhalten,
kj„ <" e lichte Fensterweite zur Fussbodenoberfläche im Verhältniss von 1 : 8

1(J steht.

Häi Zwe i ter Linie muss berücksichtigt werden, dass der Lichtzutritt zu den
tyj , ern nicht durch zu enge Bauweise oder durch hohe Bäume etc. vermindert

• — S. auch Strassenhygiene, Bd. IX, pag. 479.
üebpr

und aber Beleuchtung und Heizung sind die betreffenden Capitel einzusehen
Seh et)eilso ist über die Entfernung der Abfallstoffe in den Artikeln über

w emmcanalisation und Senkgruben das Nöthige gesagt worden.
Becker.
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Wolfach, in Baden, besitzt eine indifferente Quelle, das Funkenbad.

Wolff's Gicht- und Rheumatismustinctur ist (nach gscheidlen) wcW3
weiter als Campherspiritus ; desselben Pfuschers M i g r ä n e w a s s e r ist elU
Mischung' aus Lavendel-, Pfefferminz- und Rosmarinspiritus.

Wolfram, W = 184. Das Mineral Tungstein (Schwerstein, Lapis P° n '
derosus), in welchem Scheele im Jahre 1781 die Säure eines eigentbümlicne 11
Metalls, die Wolframsäu re, zuerst nachwies, wurde von Cronstadt fü r el
Eisenerz und das Mineral Wolfram von demselben für einen mit Zink lin
Eisen verunreinigten Braunstein gehalten. Aus dem letztgenannten Mineral isolirte ^
sodann im Jahre 1783 die Brüder d'Elhtjjar das Wolfram als eigenthümli cne '
Metall, welches von Anderen auch als Scheelium, Scheel, Katzen« 111
bezeichnet wurde. Mit dem weiteren und eingehenderen Studium dieses Met* 1
beschäftigte sich vorwiegend Beezelitjs , später namentlich Wöhlek, LaueB^ >
Mahguekitte, ROSCOE u. A.

Vorkommen. Das Mineral Wolfram oder Wo 1framit, ein Ferromang» n '
wolframat, kommt in meist breitgedrückten, tafelartigen Krystallen vor in Sachse 0 '
Böhmen, am Harz u. s. w. Tungstein, Scheelit oder Scheelspat ist el
Calciumwolframat und findet sich in tetragonal pyramidalen Krystallen ocle
knospenartig zu Gruppen und Drusen vereinigt, farblos, gelb, braun, roth, seite
grün auf Zinksteinlagerstätten in Sachsen (Ehrenfriedersdorf), SchlaggenW al
i. B., zu Neudorf im Harz, in Frankreich zu Meymae, in Ungarn, Chu i
Connecticut u. s. w. Von geringerer Bedeutung sind die Wolframmineralien Wolfr aBJ
oeker, WO,, Scheelbleierz (Wolf rambl e i erz, Scheelbleisp»*'
Stolzit), eine im Wesentlichen aus Bleiwolframat bestehende Verbindung, ferne
Hübnerit, ein Manganwolframat. Auch manche Producte des Zinnhüttenprocesse»)
z. B. die Zinnschlacken, Zinnraffinirkrätz und Zinn selbst enthalten in kleine
Mengen Wolfram.

Gewinnung. Beim heftigen Glühen von Wolframsäure in Wasserstoffgas ode
mit Kohle wird Wolfram als eisengraue, krystallinisch-körnige, beim Reiben Metallg' aD
annehmende harte Masse erhalten. Leitet man den Dampf von Wolframchlor 1
oder -oxychlorid, mit Wasserstoffgas gemengt, durch ein glühendes Glasronr,
schlägt sich das Metall als glänzender Spiegel nieder. Wird Wolframsäure nii
metallischem Natrium unter einer Kochsalzdecke in einem eisernen Tiegel erbit z i
so hinterbleibt Wolfram als dunkelbraunes Pulver. Nach Orland wird Wollr* 01
mineral bei sehr hoher Temperatur im Kohlentiegel erhitzt, hierauf die M& ss
unter Luftabschluss mit verdünnter Salzsäure ausgezogen, wobei das Metall a
feines, schwarzes Pulver rückständig erhalten wird. Jean stellt zunächst ein
Wolframsäure dar aus dem Wolframit, indem er diesen mit 3 Th. Calciumcarbona
und V* Th. Kochsalz kurze Zeit zur Rothgluth erhitzt und die erkaltete M>sS
mit Salzsäure behandelt. Die hinterbleibende reine Wolframsäure wird sodann J
Wasserstoffstrom reducirt.

Eigenschaften. Das Wolfram bildet spröde, harte, schwer schmelzbare?
glänzende, stahlgraue bis zinnweisse quadratische Blättchen vom spec. Gew. 19-lf '
Während es durch die atmosphärische Luft bei gewöhnlicher Temperatur kein
Veränderung erleidet, wird es in der Rothglühhitze zu Wolframsäureanhydfl '
W0 3 , oxydirt. Auch Salpetersäure und Königswasser führen das Metall in d ieS
Verbindung über, von Salzsäure und Schwefelsäure wird es nicht angegri" 6 '
Von Chlorgas wird es bei erhöhter Temperatur in dunkelviolettes Wolframchlo rI
umgewandelt. In seinen Verbindungen fungirt es als sechswerthiges Metall.

Anwendung. Das Wolfram wird zur Herstellung verschiedener Legirung 6
benutzt, von welchen diejenige mit Stahl, sogenannter Wolframstahl, we £f..
ihrer grossen Härte und Zähigkeit sehr geschätzt ist. Der Wolframstahl entn»
bis 8 Procent Wolfram und 2—3 Procent Mangan. Derselbe wird auch weg 6

Grn
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r mer Eigenschaft, den Magnetismus länger zu halten, als gewöhnlicher Stahl,
Anfertigung von Magneten verwendet.

Andere technisch verwerthbare Legirungen sind das wolframhaltige
, eu Silber ( 2/ a des Nickels sind in demselben durch Wolfram ersetzt, wodurch
öe _ das gewöhnliche Neusilber an Zähigkeit und Festigkeit weit übertreffende
girungentsteht), ferner wolframhaltigesKanonenmetall, alumini una¬

rtige Wolframlegirungen. Bieemann's Wolframbronze besteht
*Us 95.39 Th. Kupfer, 3.04 Th. Zinn und 1.57 Th. Wolfram. Diese Bronze ist

r zähe, hämmerbar, walzbar und von grosser absoluter Festigkeit. H. Thoms.
„ Wirkungen des Wolframs. Da Wolfram mit Uran in eine chemische

u Ppe gehört, so war zu erwarten, dass beide auch pharmakologisch gewisse
,u'ichkeiten zeigen würden. Während aber das Uran (s. d. pag. 172) überaus

™8 ist, erwies sich das Wolfram bei einer eingehenden Untersuchung von
• Be Rxstein-Kohan (Arbeiten des pharmakolog. Inst. Dorpat V. 1890) als relativ

giftig. LMe tödtlichen Dosen betragen für wolframsaures Natron bei Injection
, „_ U^terhautzellgewebe pro Kilogramm Frosch 463 mg, pro Kilogramm Hund120 ^g? pro Kilogramm Kaninchen 70 mg.

-Die Vergiftungserscheinungen bestehen , gleichgiltig wie das Gift beigebracht
, rcl e, in Erbrechen und Durchfall, oft mit Blut verbunden. Diese Erscheinungen
Dnern an die beim Uran, jedoch fehlt der Diabetes. Der Tod erfolgt unter
Lagerung und Lähmungserscheinungen. Bei nicht brechfähigen Thieren tritt

j, Tod unter heftigen Krämpfen ein. Die Section ergibt Blutüberfüllung und
^zthidung des Magendarmcanals.

u ie Ausscheidung des Metalls findet selbst nach subcutaner Einspritzung
s stentheils durch die Darmschleimhaut statt. Aber auch in Leber, Niere, Blut,
°chen, Muskeln liess sich das Gift nachweisen, ja selbst in der Haut und in

etl Knochen. Kobert.

"»OITramate heissen die Salze der Wolframsäure.

vo Wolframchlorid, Wolframhexachlorid, wci 6 , entsteht beim Erhitzen
Vvolframmetall oder Wolframbisnllid oder einem Gemenge von Wolframsäure-

Järid und Kohle bei starker Glühhitze in trockenem Chlorgas. Es bildet
dunkel
*el CQ
Chi,

v iolettgraue, undeutlich krystallinische, bei 129° schmelzende Blättchen,
e em rothgelbes Gas bilden und in Chlorgas unverändert sublimiren. Wirkt

r auf ein Gemenge von Wolframsäureanhydrid und Kohle nur bei gelinderHit:
scheif ein, so entsteht Wolframoxychlorid, W0C1 4 , schön rothe, durch-

ei iende, bei 204° schmelzende, leicht zu verflüchtigende Nadeln. H. Thoms.

jj,. "OlTramiT, das wichtigste Wolframerz, ist ein Doppelsalz aus wolframsaurem
' er> und wolframsaurem Mangan (MnFe)W0 4 .

bi n ^TlOXyde. Von den Verbindungen des Wolframs mit Sauerstoff sind
zwei Verbindungen mit Sicherheit bekannt, das Wolf ramdi oxyd, W 2 0.t ,

das Wolframtrioxyd oder W7 ol fr amsäur ean hy drid , W0 3 .
de i? w °lf ram t etroxy d, W ä 0 4 (von vielen Autoren als Wolframdioxyd
■yy Formel W0 2 betrachtet), wird durch Erhitzen von Wolframsäureanhydrid im
§ , Ssjerst offgas bei schwacher Rothgluthhitze als braunes Pulver mit violettem
refl 61^ erna ' ten - Erhitzt man zu hoch, so wird das WTolframtrioxyd bis zu Metall
v Clr ^' Lässt man ferner Zink und verdünnte Salzsäure auf durch Glühen
jv w °lframsaurem Ammoniak erhaltene Wolframsäure einwirken, so entsteht das
L „ ™ 1T1 Form kupferrother, metallglänzender Blättchen, welche sich an der
iöi t-., ne U oxydiren. Das auf trockenem Wege erhaltene braune Oxyd, welches
Ert asSOTSt °ffs trom erkaltet war, entzündet sich, wenn es sogleich nach dem

alten mit der Luft in Berührung kommt,
arn i, ^ olfr amtrioxyd, W olf r amsä ur e anhydrid , WO,, erhält man

besten aus dem Wolframit, welcher fein gepulvert und mit wasserfreiem
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Natrium- oder Kaliumcarbonat geschmolzen wird. Die Schmelze laugt man ^
Wasser aus und giesst die filtrirte Lösung in siedend heisse überschüssige s *a ^, ,
Salpetersäure. Man sammelt den gelben Niederschlag, wäscht ihn aus und g lu
ihn nach dem Trocknen. Man kann auch Wolframit mit Natriumcarbonat un
Schwefel erhitzen, das gebildete Schwefelwolfram oxydiren und die Wolframsäu
mit Ammoniak ausziehen. Nach dem Glühen hinterbleibt Wolframsäureanbydn •
Dasselbe stellt ein gelbes, im Gebläsefeuer schmelzbares, sehr schwer zu ve
flüchtigendes Pulver dar, welches beim Erhitzen sich dunkler färbt. In WaSS
und in Säuren ist es unlöslich, von Kali- oder Natronlauge wird es unter Bildu n »
wolframsaurer Salze leicht gelöst. Wird die Lösung derselben mit Säure versetz >
so scheidet sich ein weisser Körper aus, welcher, an der Luft getrocknet, ue
Formel H 2 W0 4 + H 2 0 entspricht und. aus Wolframsäurehydrat ode
Wolframsäure besteht. Beim Aufbewahren über concentrirter Schwefelsäu
verliert diese Verbindung ein Molekül Wasser und geht in H 2 W0 4 über. ^ u ^
man zu der angesäuerten Lösung eines wolframsauren Salzes Zinnchlorürlösung
und erwärmt, so erhält man eine schön blaue Färbung, indem sich wolframsaur
Wolframoxyd bildet. Die wolframsauren Salze leiten sich zum Theil von
normalen Wolframsäure, H 2 W 0 4 , ab, zum Theil aber auch von sogenannte
Polywolframsäuren.

Ammoniumwolframat der Formel (NH 4) 2 W0 4 ist in fester Form nl <>tt
bekannt; beim Eindampfen einer Lösung von Wolframsäure in Ammoniak bu a
sich die Verbindung (NH 4) 6 W 7 0 24 + 6 H2 0.

Kaliumwolframat, K 2 W0 4 , bildet weisse Nadeln, welche aus e ine
Lösung von Wolframsäure in der berechneten Menge Kalilauge auskrystallisrre
Reicher an Wolframsäure ist das Salz K 10 W 12 0 41 + 11H 2 0, welches in ae
Weise erhalten werden kann, dass man in Kalilauge so lange Wolframsäur
anhydrid einträgt, als sich zu lösen vermag.

Natriumwolframat, Na 2 W 0 4 + 2 H 2 0 , bildet rhombische, in 4 "
Wasser lösliche Täfelchen, welche in analoger Weise wie das Kaliumsalz §
wonnen werden. Ausser diesem normalen Salze sind noch eine grosse Anz a
Natriumpolywolframate dargestellt worden. Das wolframsaure Natrium ist das haup
sächlichste Material zur Darstellung der Wolframpräparate. Es wird auch "*e
wendet als Flammenschutz, um brennbare Stoffe (Zeug, Holz, Decorationen) v
dem Verbrennen zu. schützen. Die mit einer Lösung des Salzes getränkten Sto
verkohlen nur, ohne in Flammen aufzugehen. In der Färberei findet es " l
weilen an Stelle des zinnsauren Natriums Anwendung. Behandelt man das j _
färbende Zeug in der schwach angesäuerten wässerigen Lösung des Salzes
höherer Temperatur und bringt es sodann z. B. in eine Flotte von Blauholz,
nimmt der Gegenstand eine violette, bei längerem Kochen eine echt schwarz ^
Farbe an. Man benützt das wolframsaure Natrium daher auch zur Herstelle 11»
einer gut fliessenden und haftenden Tinte. Eine NatriumwolframbronZ >
Na 2 W s O g , bildet goldglänzende Krystalle. Dieselben werden erhalten he 1
Schmelzen von Natriumwolframat, Wolframsäureanhydrid und Zinn oder du^
Glühen des Gemisches ohne Zinn im Wasserstoffstrom.

In ähnlicher Weise, wie die Molybdänsäure, verbindet sich die Wolframsäur
auch mit Säuren zu einheitlichen Verbindungen, welche den Charakter ei 116
Säure tragen. Von solchen Verbindungen sind die Phosphorwolframsfture
und die Kieselwolframsäuren bekannt (s. d. Bd. VIII, pag. 180).

H. Tlioms-

WolframSUlfide. l. Diwolframtetrasulfid, W 2 S 4 (von vielen Autoren
als Wolframdisulfid der Formel WS 2 betrachtet), entsteht beim Glühen des 1 r
sulfids bei Luftabschluss und bildet ein grauschwarzes Pulver, welches sich he 1
Glühen an der Luft oder beim Behandeln mit Königswasser in Wolframsäu
verwandelt.



WOLFRAMSULFIDE. — AVOLLE. 449

Lf_ *• Wolframtrisulfid , WS», wird als Niederschlag beim Vermischen einer
sung eines Metallsulfowolframates mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure
falten und bildet ein dunkelbraunes Pulver, welches sich in löslichen Metall-

' na- oder -hydrosulfidverbindungen zu Sulfowolframaten und in löslichen Metall-
. a roxyden zu ebensolchen neben AVolframaten mit dunkler Farbe löst.

H. Thoms.

Wolframviolett, Wolframblau, W o 1 f r a m p e n t o x y d, W 2 0 6 , ist
WoIframsaures Wolframoxyd.

WOlfraiTlWeiSS heisst eine blendend weisse Farbe, welche entsteht, wenn
Sangen von Natriumwolframat mit solchen von Blei- oder Zinksalzen gemischt

Verden.

, Wolfsegg,
10 °oo Th aa '

G/ *»OlfskirSChe ist Atropa Belladonna. — Wolfskraut ist Äristolochia
l ^«titis. — Wolfsmilch sind die JEuphorbia-Arteu.

n ata. — Wolfswurzel ist Radix Carlinae. —

in Oesterreich, besitzt eine Quelle mit NaHC0 3 13.239 in

Wolfstrapp ist Ballota
Wolfszähne, volksth. Be-

30°.

heisst das mineralisch vorkommende reine Calciumsilicat, Ca 8i0 3

im
aber auch

e«nung der Semen Paeoniae.

"Olfsstahl — Rennstahl, s. Eisen, technisch, Bd. III, pag. 620.
"Olgemilt ist Herba Origani vulgaris.
"OlkeilStein, in Sachsen, besitzt ein indifferentes Warmbad von

, "Ollband ist Triticum repens. — Wollbaum ist Populus nigra. — Woll-
y^fß igt Vaccinium. Myrtülus. — Wollblumen sind Flores Verbasci. —
. 0, lgras ist Eriophorum. — Wollkarde ist Dinsacus Fullonum. — Wollkraut
,8t Verbascum.

Wollastonit

B ti • m we i teren Sinne ist ein Collectivausdruck für weiche und dichte
jr le,clungen des thierischen und pflanzlichen Leibes. Im engeren Sinne und
, nclel heisst Wolle das Kleid unseres Hausschafe

n noch kein wissenschaftlich einheitlicher Begriff, insoferne sie mehrere Haar
te * umfassen kann.

(,. ln
t$ , v > pag. 61), die Borsten, Stichelhaare,

°'lhaare.

forsten s. Schweinsborsten, Bd. IX, pag. 167.
n V c h e 1 h a a r e, steife, kurze, gerade, markhaltige Haare, treten entweder
l)ill einze ^n au f> wie die Augenwimpern, die Spürhaare der Carnivoren, oder sie

®n eine starre, anliegende Bekleidung (Pferd),
auf 1rannenna are nennt man die langen, schwach wellenförmig verlaufenden,
die i ^ au '; gleichmässig vertheilten, fast immer mark haltigen Haare,
leih Pelzen das mehr oder weniger werthvolle und geschätzte Ansehen ver-
8ßVi.a ' aucn das Schweif- und Mähnenhaar des Pferdes, das Kopfhaar der

^ohthaarmenschen sind Grannenhaare.
W ollhaare

Haupttypen des thierischen Haares
Grannenhaare und

»der i das technich werthvollste Glied der Haararten, sind gekräuselt
schlicht, im normalen Zustande marklos, weich und geschmeidig,

8o , Wle die übrigen gleichmässig auf der Hant vertheilt, bezw. einzelstehend,
Qaa ,ern S^e *s ' n Richten Büscheln angeordnet. Sie sind das Unterkleid der meisten

^en Säugethiere und bilden die wichtigste Hautdecke.
Seh' v! ^P' sc ^ er Zusammensetzung besteht das Haar aus drei scharf unterschiedenen

Wen: der Epidermis oder Cuticula, der Faser-und Marksehichte.
die fr 1' ^* r Verwendbarkeit des Haares ausschlaggebende Factor ist vor Allem

aserschichte. Diese bildet einen festen Cylinder, resp. Conus, der aus sehr
eta-Encyclopä4ie der Ses - Pharmacie. X. 29
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schmalen, innig aneinander geschmiegten und daher fest zusammenhaltenden Faser
zellen besteht; stellenweise sind die Lumina der letzteren auffallend grösser i"1
erzeugen am Haare die sogenannten Spalten.

Das Haarmark ist entweder ein centraler Cylinder von wechselndem Durcö
messer, aus einer oder mehreren Zellreihen zusammengesetzt, oder es bildet kein6'der

besteht aus einzelnen, zerstreut in u
Zellen und Zellengruppen, sogenannte»

zusammenhängenden Strang, sondern
Haares angeordnetenLängsaxe des

M a r k i n s e 1 n.
Als periphere, überkleidende Decke besitzt jedes Haar eine Epidermis, deie

plattenförmige Zellen eine für die Haarsorte charakteristische Anordnung, ^ u&
bildung, Anzahl und Grösse besitzen.

Eine allen thierischen Haaren zukommende Eigenschaft ist die Formbarke 1 >
die hauptsächlich in dem anatomischem Bau begründet ist und demnach " e
Pflanzenfaser nicht eigen sein kann. Wird das Haar unter Einwirkung v °
warmem Wasser durch Drücken und Kneten in eine bestimmte Form gebraCB ?
so behält es dieselbe und auch die mitg et heilte Lage bei, auch wenn de
Druck aufgehört hat und das Wasser verdunstet ist; es ist formbar. Daran
beruht die Möglichkeit, einen Filz herzustellen, und die Fabrikation des Tuch 6 '
(Auch die gegenwärtig so vielfach gebrauchten Schnurrbartbinden können i>u
wegen der Formbarkeit des Haares ihren Zweck erfüllen.)

Der grössie Theil der im Handel vorkommenden Wolle stammt von veredelte
Schafen, den eigentlichen Wollschafen. Unveredelte Thiere, wie das deutseß
Landschaf (Moorschaf, Haidschnucke), das ungarische Zackelschaf, das Zigaj a ''
Zigarra-Schaf u. a, besitzen eine Wolle, die aus Woll- und Grannenhaare
besteht und ein wenig werthvolles Product bildet. Die am europäischen Contineut
verbreiteten Edelschafe leiten ihre Abstammung (respective Veredlung) von de
spanischen (ursprünglich maurischen) Merinoschafe her, das in zwei Hauptrasse .
als Escurial- und als Infantado- oder Negretti-Schaf gezüchtet worde
ist. Das sächsische Electoralschaf stammt vom Escurial, das österreichisch
Imper i alschaf von den Negrettis, die berühmte französische Stammschäferei
Rambouillet veredelte ebenfalls mit Negrettis.

Diese edlen Schafe besitzen ein nur aus Wollhaaron bestehendes Vliess.
In England hat man frühzeitig mit der Domestication des Wollschafes aU

die des Fleischschafes verbunden, und es entstanden sonach schöne, kräftig
Kassen, deren Wolle von diesen Zuchtverhältnissen natürlich ebenfalls beeinfluß
werden musste. Während bei den South down- und Hampshiredown- Schale
das Wollkleid gleich dem der Merinos nur aus Wollhaaren sich aufbaut, entwick el
die Decke der Leicester- und New-L eicest er-Schafe vorwaltend nl1
Grannenhaare, diese aber allerdings von einer ausgezeichneten Feinheit, Lauge u n
Geschmeidigkeit, dass sie als ein vorzügliches Material der Kammgarnspinnerei h° n
Werthschätzung erlangten. Dem entsprechend kann also die Wolle eine dreifac 111-
Bescbaffcnheit zeigen:

1. Sie besteht nur aus Wollhaaren : Merino und deren Abkömmlinge.
2. Sie besteht nur aus Grannenhaaren : Englische Leicestorschafe.
3. Sie besteht aus Woll- und Grannenhaaren, Landwolle: unveredelte Thie r ■
Die Wolle wird vor der Schur gewaschen (Pelzwäsche), indem man die Thie

entweder in fliessendes Wasser treibt oder mit Spritzen, mit der Hand wäscht u. '
Die erstgeschorene Wolle, die noch die natürlichen Enden der Haare besitz ,
führt den Namen Lamm spitzen. Gewöhnlich wird nur einmal im Jahre g
sehoren (einschurige Wolle), seltener zweimal (Zweischur).

Die Wolle einjähriger Thiere, La mm wolle, ist wenig fest und dient Z
Filzerzeugung; auch die Wolle von kranken und gefallenen Thieren (SterbU n e
wolle) hat geringeren Werth ; Gerber- und Raufwolle ist kürzer als die geschore
und die Haare besitzen die Haarzwiebeln. Die abgeschorene Wolle bildet eine zusarnnie
hängende Masse, das Vliess, und setzt sich folgendermaassen zusammen: '

W

^
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°Uhaare wachsen, wie schon bemerkt, büschelweise und ein solches Büschelchen
a er Strähnchen, das auch im Vliesse gut zu sehen ist, verklebt mit seinen
eiachbarten zu einem grösseren Körper, dem Stäpelchen. Nach der Ahschur
er Lammspitzen beginnt die Kräuselung des Haares besonders intensiv aufzu-
feten, und schliesslich bilden mehrere Stäpelchen eine zusammenhängende Einheit,
In e Locke, die als Stapel bezeichnet wird. Nach dem äusseren Contour dieses

Stapels
sowi e

äusseren
(oft'ener, geschlossener, kleinmassentheiliger, grossmassentheiliger Stapel),

nach dem Umriss des inneren Stapels , d. h. eines durch den Stapel ge¬
lten. Längsschnittes (gewässert, klar,

^erbildet, Zwirn beim
oder

gefädelt beim
hochbogigen

normalbogigen, markirt,
Stapel) unterscheiden die Wollkenner mehr

minder werthvolle Sorten; als besonders wichtig für die Charakterisirung
r Qualität sind aber noch folgende Eigenschaften und Erscheinungen zu beachten.

1- Feinheit; diese hängt von der Grösse des Querschnittes des Wollhaares
und wird durch folgende Bezeichnungen ausgedrückt:

Superelecta : Der Querschnitt misst. . . . 15—17 y.

ab

die
I) le

Electa:
Prima :
Secunda:
Tertia:
Quarta:

mitunter üblichen Wollmesser
Mikroskopische Messung. In der
i die Zahl

Man

„ . . . . 17-20,,
„ . . . . 20-23,,
„ . . . . 23-27,,
„ . . . . 27-33,,
„ . . . . 33-40,,

(Eriometer) werden vollständig ersetzt durch
Praxis ermittelt man die Feinheit gewöhnlich

der Kräuselungsbögen, welche auf eine bestimmte Haarlänge
Ulmen. Man nimmt an, dass auf 1cm Haarlänge bei Superelecta über 11,

f-iecta 9—10, Prima 7—9, Secunda 6—7, Tertia 5—6, Quarta 4—5 Kräuselungs-
°Sen entfallen.

»2. Länge; die natürliche, d. h. die des ungestreckten, und wahre
n 8' e , die des gestreckten (nicht mehr gekräuselten) Haares.
?• Art der Kräuselung: Normalbogig, gedrängtbogig, hochbogig, über-
;Iö, flachbogig, gedehntbogig, schlicht.

,*• Festigkeit, Dehnbarkeit (bis 30 Procent) und Geschmeidigkeit
r Milde werden meist praktisch geprüft.

,. "• Die Krimp kraft ist die Ursache des „Eingehens" der Wollstoffe, wenn
nv Selben von Feuchtigkeit beeinflusst werden. Durchsehneidet man ein gestrecktes
^ollha

bo

4s laar, so erscheinen die beiden Hälften stärker eingerollt, mithin also kürzer,

ebe
sie vor ihrer Trennung gewesen sind. Ein angefeuchtetes Haar verkürzt sich
"falls. Wie die thierische Haut, so befinden sich auch die Gewebe des Haares,

, ."^sondere die Faserschicht im Zustande passiver Spannung; durch das Ein-
,. n »en des Wassers wird der Zusammenhang der einzelnen Faserzellen gelockert,

^pannuug ausgelöst und die Längenausdehnung verringert. Aus diesem Grund
' das Tuch beim Waschen ein oder es „krimpt".

. "• Lnter Treue versteht man den gleichmässigen Verlauf des Längencontours
y es Haares. Bei schlechter Ernährung oder nach dem Auftreten krankhafter
in a de wird das Wachsthum der Haare sehr beeinträchtigt; sie erscheinen dann

einer Strecke plötzlich schmäler als vorher, solche Haare heissen „abgesetzt"
e^ Untreu.

r, (• Die Farbe ist meist weissgrau, d. h. die Haare entbehren eines Pigmentes.
ln gwerthige Sorten sind roth, braun, schwarz.

^. °. Der Glanz der Wolle ist eine die Güte gut charakterisirende Eigenschaft;
j, 'einsten Streichwollen zeigen Edel- oder Silberglanz; es tritt hier weder die
ist ersc hi Cü t e > noch die Cuticula besonders hervor, erstere ist dicht und vielleicht
i c|as Haar auch central hohl (man denke an den Glanz der Aussenfläche einer
■^ ei1 j in Wasser getauchten Eprouvette). Schlichte, für Kammgarn geeignete
a zeigen Seidenglanz, indem die Faserschicht stärker hervortritt (wie etwa

Asbest, Fasergyps); stark verhornte, also gewissermaassen homogen-
29*
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massige Haare zeigen den wenig erwünschten Glasglanz; solche Haar
nehmen keinen Farbstoff auf (Hundshaare) und verleihen einem gefärbten Geweß
einen unschönen grauen Schimmer. Sie finden sich am Kopfe, Halse, und de
Schenkeln des Schafes vor.

9. Eine sehr wichtige und die Güte der Wolle wesentlich beeinflussende Erscheinuno
der Hautdecke des Schafes ist der sogenannte Pettschweiss oder Wollschweis
(s. d.), ein Gemenge der Excrete der Talg- und der Schweissdrüsen, reich a
alkalischen Salzen und daher verwendbar zur Gewinnung von Pottasche in
Salpeter (s. Bd. V, pag. 583), reich auch an Fett und fettartigen Körpern, dabe
wichtig als Kohstoff des Lanolins (s. d. Bd. VI, pag. 221).

10. Ein sehr wichtiger Factor zur Qualitätsbeurtheilung ist auch die Rei n
h e i t der Wolle, insbesondere das Freisein von Klunkern, Kletten od c
Wollläusen; darunter versteht man die schneckenförmig eingerollten, >*
hakigen Stacheln verseheneu Hülsenfrüchte verschiedener Medicago- Arten, dl
namentlich in den Wollen amerikanischer Weideschafe häufig vorkommen un
deren Werth herabmindern.

11. Unter Ausgeglichenheit versteht man die Gleichartigkeit der Wolle, das
also nicht Wollen verschiedener Qualität vereinigt werden. Die beste Sorte liei el
die Schulterblätter, dann folgen die Rippen, Planken, breiten Halsseiten und Hose
(Hinterschenkelseitenflächen). Eine zweite Qualität kommt vom Nacken und Rück ea '
Die dritte von Kehle, Brust, Füssen, Schwanzwurzel. Mit Harn gefärbte W ol
heisst gelb gebeizt.

Neben den hier nur flüchtig skizzirten technischen Eigenschaften der Sch a
wolle ist auch die mikroskopische Charakteristik von Wichtigkeit, wenngleich da
mikroskopische Bild, gemäss der Verschiedenheit der Haartypen und der diu" 0
die Rasseneigenthümlichkeiten hervorgerufenen Abänderungen, ein sehr wechse
volles ist. Wiewohl Grannen- und Wollhaare zumeist leicht von einander :
halten sind, und auch echte Edelschafwolle der Merino-Zucht sich gut charaß"
risiren lässt, so erfordert doch die Beurtheilung der Schafwolle wegen der viele
Uebergangsformen, sowie auch der verschiedenen Culturbedingungen, denen die e 111
zelnen Schafrassen unterliegen, eine grosse, auf vielseitige Erfahrung gestützte Uebung'

Merinowolle, wozu auch die Wollen der vom Merino stammenden Ede
srhafe gehören, besteht, wie schon gesagt, nur aus Wollhaaren. Diese sind 13 Dls
25 p.*) breit, haben einen ziemlich gleichmässigen Verlauf, zeigen eine durch u
Faserschichte hervorgerufene deutliche Längsstreifung und sind namentlich durc
die Epidermisschuppen charakterisirt; letztere liegen dachziegelförmig über ei»
ander und erscheinen wie Düten in einander gesteckt, weil ihre Breite dera
entwickelt ist, dass sie den Haarquerschnitt ganz oder etwa bis zur Hälfte uD*
fassen; somit bildet jede Schuppe nahezu einen Cylinder. Der freie Rand verlä 11
meistens schief oder schwach wellenförmig und steht vom Haarquerschnitt wo
nur sehr wenig, aber doch genügend weit ab, dass das Haar mit zarten Säg-
zahnen contourirt erscheint. Der ziemlich gleichartige Eindruck, den die Wollbaa
der Edelschafe machen, rührt nicht allein von dem Verlauf des freien Vorde
randes der Schuppen, sondern auch von der Höhe des freien Schuppentheu
und von der Zahl der Schuppen, auf eine bestimmte Länge und auf eine (d-
die dem Beschauer zugekehrte) Seite bezogen, her. Zahlreiche Messungen habe
ergeben, dass bei Merinowolle (Nadelstapel) auf 100 a etwa 11, bei Supereleo '
und hohe Prima 9.7—9.9, bei der abgebildeten (Fig. 45 a) 8 CuticularschupP e"
zu stehen kommen. Eine ordinäre Schafwolle zeigt auf 100 [/, 10.5 Schuppen.
für die Schafwolle diese Anzahl nicht sonderlich constant sie bewegt s

ist
ich

zwischen 8 bis 12 so ist sie dagegen für Angorawolle ein speeifise' 1
Merkmal, da auf 100a eines Angorahaares circa 5 Schuppen fallen (Jahres» 6 •
d. Wiener Handelsakademie, 1888).

*) Das "Wollhaar einer tartarischen Sorte besass eine Breite von 44 [J-.
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An verhornten, Glasglanz zeigenden Wollhaaren (Schill- oder Glanzhaare ge-
n.annt, Fig. 45 b) ist die Faserschicht so dicht, dass einzelne Fasern nicht deufr-
lcn unterschieden werden können; die Epidermisschuppen sind gewöhnlich ab¬

trieben oder vielleicht auch untereinander stellenweise verschmolzen.
Landwollen bestehen aus Grannenhaaren und Wollhaaren; letztere sind sehr

er schieden breit, die Schuppenränder häufig schief, oft in einen grösseren Zahn
aus gezogen oder gezähnelt; die Grannenhaare besitzen einen Markcylinder (Fig. 45 c)
Jier nur einzelne Markinseln, die Schuppen sind gewöhnlich viel weniger breit als das
iaar und bilden ein Tafelnetz über der Faserschichte; sehr häufig erscheinen sie
°acav und die muldenförmige Gestalt gelangt auch au den seitlichen Contouren

2Ul» Ausdruck.
Die englischen Leicester- und New-Leicesterwollen bestehen aus sehr gleich-

"lassig gebauten Grannenhaaren mit Markcylindern oder Markinseln. Trotzdem
*^d sie sehr fein (bis 50 u. breit) und besitzen einen hohen Seidenglanz. Das in
-*1, V, p a g_ ß2, abgebildete Haar (Fig. 14, 4) dürfte eine Leicesterwolle
Erstellen.

Fig. 45.

"Feinste Imperialwolle (Merino), von einem zweijährigen Mutterschaf; Wollhaar, üherbogig,
freite 21,«, äohuppenanzahl auf I00,u:8. — 6 „Schill-" oder Glanzwollhaar, aus einer Lamm-
*y°lle; stark verhornt (also mit Glasglanz), nimmt keine Farbe an. Epidermisschuppen
Weila fehlend, iheils verschmolzen (?) und nur sehr undeutlich stellenweise wahrnehmbar. —

u nd d ungarische geradbogige, grobe "Wolle; c Grannenhaar, d Wollhaar mit sogenannten
Faserspalten /.

Uen hier beschriebenen Wollen sehen die mancher süd- oder osteuropäischer,
y, le aussereuropäischer Schafrassen wenig ähnlich. So ist z. B. die südungarische

° arrawolle aus Grannenhaaren zusammengesetzt, welche markfrei sind (Bd. V,
P a g. 62
-jarw, Fig. 14, 5), dagegen sind tar tarische Lammwollen durch enorme

&e , starkes Mark und sehr zarte Epidermisschuppen, die halbeyli ndrisch
q tt i ausgezeichnet. Eine von mir untersuchte persische Wolle besass

ainenhaare vom Typus der deutschen Landwolle und zahlreiche Wollhaare,
on der Bau und die Feinheit der Merinowolle zukamen.

,'Hp, 1ne alle Formen der Schafwolle umfassende Charakteristik hat V. Höhxel
^roskopie der technisch verwendeten Faserstoffe, pag. 103) folgendermaassen

^geben:
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„Länge 2—50 cm, ganz straff bis sehr fein kräuselig und überbogig; &a
regelmässig bis ganz unregelmässig kräuselig. Matt bis seidenglänzend , 5 [*
über 100 u. dick. Mit oder ohne Mark und Markinseln. Mark, wenn vorbände»!
aus 1—4 Reihen von Zellen bestehend. Markzellen rundlich oder länglich
lineal, selten querbreiter. Stets mit feinkörnigen Massen und Luft erfüllt. Mar
zellen nie ganz regelmässig angeordnet. Markstrang sehr schmal oder bis */«
Breite der Faser einnehmend. Rindenfaserschichte ganz schmal bis die g an .
Breite der Faser einnehmend, kaum gestreift bis unregelmässig oder regelmäsSe
fein- bis grobstreifig. Epidermis aus flachen bis conoaven isodiametrischen D h
länglichen oder querbreiteren, oft halb- bis ganzcylindrischen Schuppen bestehen

biS

welche entweder tafelförmig neben einander stehen oder sich mehr oder wenl
er

tlicbdeutlich dachziegelförmig decken. Der Vorderrand der Schuppen ist meist deut
verdickt und stark lichtbrechend, meist oft glatt, oft aber in einen Zahn vor?
zogen, oder (selten) ausgefressen gezähnelt. Fast stets fehlt die natürliche Sp lta
des Haares."

Wolle ist nebst Baumwolle und Flachs der wichtigste und nach der Seide 0-
kostbarste Textilrohstoff. Seit der von Prof. Dr. Gustav .Jäger eingeleitete
Propaganda für „natürliche" Bekleidung („Gott liess auf dem menschlichen [thier
sehen] Leib nicht Gras, sondern Haare wachsen") ist die Anwendung v

T. F. Hanaus etWolltextilien sehr verallgemeinert worden.

Wollfett ist Lanolin um, Bd. VI, pag. 221.

Wollin ist Holzwolle, Bd. V, pag. 260.

Wollmar'S DesinfectiOnSpulver ist gedämpftes Sägemehl, mit rot> el
Eisenchloridlösung getränkt.

WollmaUS, in den südamerikanischen Anden lebendes Nagethier (ErioWf
lanigera Benn. und E. Chinchilla Lichtenst.) von etwa 30cm Länge, dess
silbergrau gewelltes Fell unter dem Namen Chinchilla in den Handel konin 1 ■

WollSChwarZ ist das Natronsalz der Tolyl-fi-naphtylaminazoamidoazobenzoW 1'
sulfosäure:

„ (SO, Na (SO, Na
V> MN = N —C 6 H 3 JN = N.C 10 H 6 .NH.C 6 H 4 .CH 3

und gehört somit zu den Tetraazofarbstoffen. Es ist ein blauschwarzes, in WasS
mit violetter Farbe lösliches Pulver. Die Lösung wird durch Salzsäure rothvio' 6 '
durch Natronlauge violett gefällt. Concentrirte Schwefelsäure löst WollschW ar
mit blauer Farbe. Der Farbstoff findet zum Färben der Schafwolle Verwendung

Benedikt

WollSChweiSS. Die Schafwolle besteht nur zum Theil aus reinem Wollig
(von 83 Procent bis herab zu 15 Procent). Der verbleibende Rest besteht >"
Wasser (Feuchtigkeit, 8—15.5 Procent) und Wollsehweiss. Der Gehalt an W°
schweiss schwankt zwischen 4.5 und 69 Procent und hängt ab von der Herk un
der Wolle und von der dortselbst geübten Schafzucht-Methode. Der Wollschweis*
stellt die vom Wollhaar aufgesaugten Körperausdünstungen dar und besteht »
den Kali Verbindungen der Oelsäure, Stearinsäure und Essigsäure, neben we» 1»
Valeriansäure; er enthält ferner Chlorkalium , Kaliumsulfat und kleinere Meng 0
Kaliumcarbonat, Natrium- und Ammoniumverbindungen, sowie das W °
schweiss fett und von aussen zufällig hinzugekommene Unreinigkeiten: Stau i
Erde und verunreinigende organische Substanzen. Der Wollsehweiss kann de
nach nie ein gleichmässig zusammengesetzter Körper sein; er besteht gemein
aus einem wasserlöslichen Theil — die Salze der Fettsäuren und der Kalium ve
bindungen enthaltend —, einem schwefelkohlenstofflöslichen Theil (Wollschwe 1^
fett) und einem unlöslichen Theil (mechanische Unreinigkeiten). Das Verhält» h
der wasserlöslichen zu den schwefelkohlenstofflöslichen Bestandtheilen ist ein

H 3■■
.■■•■•-■■.■
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schwankendes, der Bestand an ersteren ist aber stets ein bedeutend grösserer,
er betragt z. B. 62.41 bis herab zu 3.61, während die sehwefelkohlenstofflöslichen
Antheile 26.1—0.65 der Rohwolle betragen (Chlddinsky).

Dieser der Wolle stets anhaftende Wollschweiss wurde früher als eine sehr
ästige Beigabe betrachtet; jetzt, wo man die einzelnen Bestandtheile desselben

^wenden gelernt hat, bildet er einen geschätzten Bestandtheil der Wolle. Die
^lisalze werden auf Pottasche verarbeitet (s. Kalium carbonicum cruclum,
~". V, pag. 583) und das Wollschweissfett ist die Grundlage zur Gewinnung des
Lanolins (s. d. Bd. VI, pag. 221). Vergl. auch Suinter, Bd. IX, pag. 530.

Gans windt.
WOOd-Oil ist ein fettes Oel aus den Samen von Aleurites cor data.

•elfach wird auch der Gurjimbalsam als Wood-oil bezeichnet.
WoOtl'S Metall, s. Wismut, pag. 438.
Würben, in der Schweiz, besitzt eine kühle Stahlquelle mit FeH, (C0 8) 2 0.207

111 10000 Th.

Worm-MÜller's LÖSUng zum Nachweis von Glycose ist eine Modification
c'er FEHLiKG'schen Lösung, Bd. IV, pag. 264. Die Reagentien werden gesondert
aufbewahrt und bestehen aus a) einer 2.5procentigen Kupfersulfatlösung-, b) einer
■L,J Procent Seignettesalz enthaltenden 4procentigen Natronlauge.

5 com eines zu prüfenden Harns, andererseits 1—3 ccm obiger Kupferlösung
j^l 2.5 ccm der Seignettesalz-Lösung werden zum Kochen erhitzt und dann ohne
* emitteln zusammengemischt.

Woulf'SChe FlaSChen heissen gewöhnliehe Flaschen mit 2 oder 3 Hälsen;
Sle dienen zu chemischen Arbeiten, z. B. als Gaswaschflaschen, seltener als Gas-
e Dtwickelungsflaschen oder als Gasabsorptionsflaschen. Letzterem Zweck dienen
^ e 3halsigen Flaschen, indem man durch den einen Hals das Gaszuleitungsrohr
Ws fast auf den Boden der Flasche leitet, durch einen zweiten Hals geht das
^asableitungsrohr, welches erst wenig unterhalb des Stopfens beginneu darf,
fahrend durch den dritten Hals ein Sicherheitsrohr führt. Zur Absorption von
^asen werden bisweilen mehrere WouLF'sche Flaschen miteinander verbunden.
*We Zeichnung einer zweihalsigen WouLF'schen Flasche findet sich im Artikel
^aswaschapparate, Bd. IV, pag. 529.

Wrightia, Gattung der Apocynaceae, Gruppe Echitideae. Sträucher oder
"äivmchen der Tropen mit gegenständigen, fiedernervigen Blättern und gipfel-
standigen, selten scheinbar achselständigen Cymen rother, weisser oder gelblicher
^lUthen. Der Kelch ist kurz, ötheilig, die Krone stieltellerförmig. Die 2 Balg-
ßa pseln enthalten zahlreiche, längliche, zusammengedrückte Samen, welche am
^lieitel verdünnt oder fast geschnäbelt und haarlos sind, am entgegengesetzten
^nile aber einen hinfälligen Schopf tragen. Eiweiss spärlich oder fehlend, die
8e Or breiten Cotyledonen sind zusammengerollt.

Die Samen von Wrightia, antidysenterica R. Br. enthalten angeblich das
^'kaloid Wrightin (s.d.); wahrscheinlich liegt aber eine Verwechslung mit
(le ü Samen von Molar rhena vor (s. d. Bd. V, pag. 231). Die Gattung Holar-
Thtna gehört nach Bestham et Hooker in die Gruppe Plumerieae. Die Samen
0n Holarrhena sind ebenfalls lineal und zusammengedrückt, tragen aber am

^heitel (Nabel) einen hinfälligen Haarschopf und die Cotyledonen sind gefaltet.

Wrightin, Conessin, ist das noch verhältnissmässig wenig bekannte
-^ikaloid in der Rinde und den Samen von Wrightia antidysenterica R. Br.,
Owie in der Rinde von Holarrhena africana I). G. Amorphes Pulver, wenig
°slich in kochendem Wasser und Weingeist, unlöslich in Aether und Schwefel¬
kohlenstoff, leicht löslich in verdünnten Säuren, damit amorphe Salze bildend. Es
lst sauerstofffrei und giftig.
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Würfel oder reguläres Hexaeder ist eine der beiden Grundformen des regu¬
lären Krystallsystemes, s. Hexaeder, Bd. V, pag. 216 und Krystall 6 ;
Bd. vi, pag. 141. Gänge-

Würfelkobalt heisst der durch Reduetion des Kobaltchlorürs mit Kohle in
der Weise gewonnene Kobalt, dass man das Chlorür, respeetive das Oxydul w»
Mehl zu einem festen Teig knetet und diesen in Würfel formt, welche getrocknet
zwischen Kohlenpulver in grossen Tiegeln heftig geglüht werden. — WürfelflicK"'
ist in gleicher Weise dargestellter Nickel.

Wuertz'SChe ReaCtiOII heisst die Bildung von Aminen durch Destillation der
Ester der Isocyan- und Isocyanursäure mit Kalilauge.

Würzburger GrÜn = Schweinfurter Grün.
Würzburger Heftpflaster. 50 Th. Emplastrum Lithargyri, 25 Th. Besina

Pini und 10 Th. Terebinthina werden zusammengeschmolzen und der half
erkalteten Masse je 5 Th. fein präparirter Bolus Armena und Lapis Haematit eS
untergerührt.

Würze, Würze extract , heisst in der Bierbrauerei die Lösung des aus
dem Darrmalz gewonnenen Extractes. Ausführlicheres s. unter Bier, Bd. I 1 '
pag. 246. — Würzeprober, Saccharometer, ein Aräometer zur Bestimmung
der Stärke der Maische und Würze; s. Aräometrie, Bd. I, pag. 551. In de 1
Brauerei und Brennerei sind vorwiegend Saccharometer nach Brix oder nao»
Balling in Gebrauch.

WÜStensalz, Steppensalz, heisst das aus dem Boden der Salzstepp eD
herauswitternde Chlornatrium.

WÜtherich, volksth. Name für Gicuta virosa L.

WuiSOkO, in Bussland, besitzt eine kalte Quelle mit CaH, (C0 3), 5.774 und
FeH a (CO,) s 0.234 in 10000 Th.

Wundbalsam. Man pflegt zu dispensiren: Tinct. Benzoes comp 0 *''
Bals. peruvianum, Ungt. Elemi. — Wundessenz = Tinct. Benzoe 8
comp os. — Wundöl = Bals. peruvianum. — Wundsalbe = Ungt. baSi"
licum, Ungt. Elemi oder Aehnliches. — Wundstein = Cuprum alu'» 1'
na tum. — Wundtropfen = Tinct. Benzoes compos. — WundwasseH
Weisses W. und Theden's W. = Aqua vulneraria und Mixt, vulnerari»
acida.

Wundbehandlung. Diese hat in erster Linie und im Allgemeinen zu verhüten,
dass Krankheitskeime irgend welcher Art aus der Umgebung in die Wunde gelangen»
und die bereits etwa in die Wunde gelangten zu entfernen oder zu zerstören.
Dieser Zweck wird durch Reinigen und Bedecken der Wunde nach den Grundsätzen
der Asepsis und der Antisepsis (s. Bd. I, pag. 445) erfüllt. Durch den antisep'
tischen Verband wird gleichzeitig die Wunde vor mechanischen Schädlichkeiten
und vor übergrosser Hitze und Kälte geschützt und massig starke Blutungen
besonders bei angewendetem Druckverband gestillt. Die specielle Wundbehandlung
richtet sich natürlich nach der Beschaffenheit der Wunde und ist sowohl 111
medicamentöser als chirurgischer Hinsicht immer Sache des Arztes. Dem Laien
erübrigt es, vor der Ankunft des Arztes, dort, wo antiseptisehes Verbandmateria
fehlt, die Wunde mit reinem kaltem Wasser zu reinigen und mit einem reinen
und feuchten Lappen zu bedecken. Die Anwendung der beim Volke iiblioben
Blutstillungsmittel, als Auflegen von Spinnennetzen, feuchter Erde, Arnica u. S. "* •
kann von verhängnissvollstem Schaden für die Heilung der Wunde und selbst in
das Leben des Verletzten sein, da einerseits diese unreinen Gegenstände S e '
wohnlich Infectionskeinie enthalten, andererseits so scharfe Mittel wie Arnica dem
primären Heiltrieb hinderlich sein können.
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Wunderbalsam. Man pflegt zu dispensiren: Tinct. Benzoes compos.
„ er Bais. peruvianum. — Wundererde, Terra miraculosa, s. Medulla

a Xorum. — Wunder-Kron-Essenz ist ein dem Elixir ad longam vitam
toiliches Präparat.— Wunderöl ist Oleum Ricini, für äusserliehen Gebrauch

, als - peruvianum. — Wuilderpillen und -saft, von Geheimmittelfabrikanten
* 0c H, Zeidlee, Lucas, Weber, König etc.) oft gebrauchte Beinamen für ihre
Wzlosen Präparate. — Wundersalbe von Dick, s. Bd. III, pag. 478. — Wunder-
*'*, GLADBEE'sches, ist Natrium sulfuricum. — Wunderstein = Cuprum
llI»inatum. — Wundertropfen = Tinct. Chino'idini oder Elixir ad
n gam vitam, für äusserliehen Gebrauch Tinct. Benzoes comp.
Wunderbaumkörner
Wundkraut
Wundschwamm,
Wurara =
Wurm,

•j. "»Urmfarn ist Aspidium Filix mas.
jTmkraut ist Tar,

sind Sem. Ricini. — Wunderpfeffer ist Piment.

ist Herba Virgaureae, auch Herba Veronicae.

Fungus chirurgorum, s. Polyporus, Bd. VIII, pag. 315.

Curare (Bd. III, pag. 345).

Rotz, Bd. VIII, pag. 623.

— Wurmgras ist Triticum repens. —
macetum. — Wurmkraut, indianisches, ist Spigelia anthel-

j. TT Ca - — Wurmmehl ist Lycopodium, auch Flores Ginaepulv. — Wurmmoos
ffelminthochorton. — Wurmsamen sind Flores Cinae. — Wurmtang istvekni^^^^^^^^^^^_^^_^^_^^_^^_^_ — Wurmtang

i-nthochorton. — Wurmtod ist Herba Äbsinthii.

Wurmfarnsäure ist Filixsäure, s. Filix, Bd. IV, pag. 355.
Vo Wurmhäusel, -körner, -kuchen, -Schnecken, -zeltein, -zucker etc. sind
„ fcsthümliche Bezeichnungen für Pastilli oder Turbinuli Santonini,

etü en Cinae conditum etc. — Wurmlatwerge , s. Bd. III, pag. 662.

^ ™Urmmittel, Medicamente, durch welche die im Thierkörper lebenden Ein-
?p eici ew tirmer getödtet oder entfernt werden können, s. Anthelminthica

Pag.
5 1-

401).

Ci s. Oleum Cinae, Bd. VII, pag

Th. Husemann.

460. Es ist in den Flores.Wurmsamenöl, ^^^^^^^^^^^
. ae zu circa 2 Procent enthalten und besteht fast ausschliesslich aus Cineol,

K"U : ^^ —1^6° siedenden Flüssigkeit von 0.930 spec. Gew., welche in der
j,, e erstarrt und durch Einwirkung von Phosphorsäureanhydrid oder von
.st 0 spho rpentaglllfid in D ipenten (s. Terpene, Bd. IX, pa ff . 638) überseht. Es
iriar 1* C:1J e P uto1 und Eucalyptol (s. d., Bd. IV.

IX, pag. 638) übergeht,
pag. 114) isomer und optisch

Wurrus, s. War ras, pag. 352.
p Wurster'sCheS Papier ist mit Tetramethylparaphonylendiamin

a P le r; dasselbe dient als Reagens auf Ozon und Wasserstoffsuperoxyd, mit denen
getränktes

es
ln tensiv blauviolette Färbung annimmt.

'enenum botulinum, das 'in schlecht geräucherten oder in unge-„Wurstgift,
Jjj ler ten Würsten sich entwickelnde, noch nicht isolirte Ptomai'n, welches die
befl,v ] P a ?- 402 besprochene Wurstvergiftung, All antiasis s. Botulismus,
öedi ngt T h. Husemann.

Herba Majoranae und Saturejae und Basilici.

Die Morphologen schränken den Begriff Wurzel auf jene Glieder

Wurstkraut ist

tj18.r >na nzenkörpers ein, welche aus einem älteren, schon vorher gebildeten Pflanzen-
ei > (endogen) entstehen, am Seheitel von einer Wurzelhaube bedeckt sind, unbe-

^ enztes Wachsthum besitzen, Gefässbündel enthalten und als seitliche Organe
cht Blätter, sondern Wurzeln erzeugen. Vom physiologischen Standpunkte ist die
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Wurzel jedes Organ, welches zur Befestigung im Substrate dient und zur A u
nähme der Nahrung aus demselben befähigt ist. Ohne Frage deckt sich die
Definition mit der volksthümlichen Auffassung- des Begriffes Wurzel viel h esS

1 711"
als die erstere, und doch fehlt ihr etwas, woran man bei dem Worte Wurzel
erst denkt, dass es sich um ein unterirdisches Organ handelt. ,,

Die der Wurzel zukommenden Aufgaben für das Leben der Pflanze Bio '
Aufsaugung und Leitung von Wasser und im Wasser gelöster Nährstoffe und 1
Festhalten der ganzen Pflanze an der Unterlage. Diesen Aufgaben entsprechen
sind die Wurzeln zumeist in dem Substrate, dem die Pflanze entwächst, ein»
senkt, weshalb man auch gewöhnlich, zwar vielfach mit Unrecht, alle unterirdisch
Pflanzentheile als Wurzeln bezeichnet.

Die ersten Anlagen der Wurzeln finden sich entweder schon im Keini" D°
(Würz eichen, radicula) oder an anderen Pflanzentheilen. Wächst im erster
Falle die Anlage direct zu einer Wurzel aus, so heisst diese Hauptwurz
(Radix primaria), ihre Verzweigungen sind die Neben wurzeln (Racn c
seeundariae). Verkümmert dagegen die Hauptwurzel, wie dies regelmässig
den Monoeotyledonen der Fall ist, so entstehen an ihrer Stelle zahlreiche Nebe
wurzeln und es kommt eine büschelförmige Wurzel (R. fasciculata)
Stande. Wurzeln, welche aus anderen Pfianzentheiien entspringen, heissen A
ventiv wurzeln (R. adventiciue). ,

Der Beschaffenheit nach unterscheidet man fleischige und holzige, nä
Ael"

der Lebensdauer ein-, zwei- und mehrjährige, nach der Form fädige, spw u
förmige, kugelige etc., nach der Umgebung und dem Zwecke Erd-, Wasse i
Luft- und Schmarotzer- oder Saugwurzeln. Fleischige und dicke Wurzeln diel
oft als Reservestoffbehälter (Wurzelknollen der Erdorchideen, rübenförmige Würze
der Möhre, der rothen Rübe, des Rettigs).

Ad ventiv wurzeln sind besonders oft an den unterirdischen Stämmen n
jähriger Pflanzen (Wurzelstöcke oder Rhizome, Zwiebeln, Knollen) und vertret
in diesem Falle die Stelle der Hauptwurzeln ganz. Adventivwurzeln, welche
oberirdischen Stämmen auftreten, sind häufig Haft- (Epheu) oder Stützorg* 11 '
Die Fähigkeit der Entwickelnng von Adventivwurzeln wird benutzt zur Veröl 6
rung von Pflanzen aus Stecklingen, und zwar werden dazu verwendet Stei'8
ausläufer (Erdbeere, Veilchen), Stengelstücke (Weiden, Rosen, Wein), BW*'
(Piper-Arten, Begonien, Brunnenkresse), Fruchtknotenstücke (Jussieua), ja sei"
wieder Wurzelabschnitte, wie bei Ailanthus, Paulownia, Ipecacuanha.

Bei niederen Pflanzen, besonders bei Zeilkryptogamen wird die Wurzel in ißr
Aufgaben vielfach durch Wurzelfasern (Rhizoiden) vertreten.

Im anatomischen Baue sind Wurzeln den Stammbildungen im AUge melD
sehr ähnlich; dieselben Zellformen, welche diese aufbauen, setzen auch die Würz 1

el»

zusammen. Das Mark ist von sehr geringer Mächtigkeit oder fehlt gänzlich,
GefäSPe erscheinen enger und die Spaltöffnungen fehlen der zarten Oberhaut &a
In der Regel fehlt den Wurzeln Chlorophyll. Abweichend gebaut sind St«
und viele Luftwurzeln, welche Stämmen vollkommen ähneln, ferner die chloroph.,
führenden Wurzeln epiphytischer Orchideen, Aroideen, der Lemna-Artan u. s -
An jungen Wurzeln gehen von der Oberhaut zarte einzellige Haarbildungen,
Wurzelhaare aus; ältere Wurzeln umgeben sich mit Periderm. Die Spitze
Wurzel ist mit einem haubenförmigen parenehymatischen Gewebestiick, der Würz
ha übe bedeckt. „ß

In Bezug auf die In hal ts s t o f f e ihrer Zellen zeigen Wurzeln eine S"l0 *o,
Mannigfaltigkeit; im Zusammenhange damit steht auch ihre vielseitige Anwendu °
Ausser dem schon erwähnten Chlorophyll finden sich in Wurzeln r0 .
(Alkanna in den Wurzeln von Alkanna tinetoria, Krapp in jenen von b-'\
tinetorum) und gelbe (Daucus Carola, Berberis, Morinda) Färb st o
Häufig sind in den Wurzeln zwei- oder mehrjähriger Pflanzen jene Inhaltssto '
die als Reservestoffe fungiren, wie Stärke, Zucker, fette Oele, Ib u

W e
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"• A. An Stärke sind insbesondere die Wurzeln von Althaea , Ipecacuanka,
■ftropa u. A. reich, ebenso die Wurzelknollen der Orchideen. Zucker findet sich
111 grosser Menge in den Wurzeln der Umbelliferen, der Gentiana-Arten , der
^uckerrtioe etc. Seltener sind fette Oele, wie solche die Wurzeln von Gentiana-
■^Jten (6%) und von Polygala Senega charakterisiren. Inulin ist in den
yurzeln aller perennirenden Compositen zu finden. — Im Zellsafte gelöst finden

Sloh Asparagin (Radix Liquiritiae, Althaeae), Gerbstoffe und Alkaloide.
^'e Eibischwurzel und die Wurzelknollen der Orchideen enthalten grosse Mengen von
* 'tanzen schleim. Im krystallisirten Zustande tritt häufig Calciumoxalat
au f. Die ätherischen Oele und Harze finden sich in bestimmten Harz- oder
'Jelzellen oder -Gängen wie in den Wurzeln der Compositen und Umbelliferen,
ausserdem in jenen von Valeriana, Ourcuma u. A. Von ferneren Inhaltsstoffen
Sln d Glycoside, Säuren (Weinsäure bei Ilubia tinctorum, Taraxacum
yjicinale, Triticum repens; Citronensäure bei Asarutn, Ilubia u. a.), Kautschuk
Wichsäfte von Compositen- und Umbelliferenwurzeln) zu nennen.

Das W a c h s t h u m der Wurzel erfolgt nur in einer hinter der Spitze gelegenen
Region. In der Regel verhalten sich wachsende Wurzeln derart, dass sie die
Richtung der Erdschwere einschlagen (sie sind positiv geotropisch), sich vom
pichte abkrümmen (negativ heliotropisch) und der Feuchtigkeit zuwachsen (positiv
ydrotropisch). Eine Eigentümlichkeit des Wachsthumes der Wurzel liegt darin,
~*ss bei Verletzung einer Seite der Spitze diese stärker wächst und dadurch ein
'"egkrümmen der Wurzel vom vorletzenden Hindernisse erfolgt.

Was die Merkmale anbelangt, durch welche sich Wurzeln verschiedener
pflanzen unterscheiden, so liegen dieselben einerseits in der Art der Verästelung,
, er Färbung und Form, andererseits in dem anatomischen Baue. Der letztere ist
insbesondere dann maassgebend , wenn Wurzeln als Drogen im zerkleinerten oder
'•furch Schälen, Reinigen etc. veränderten Zustande vorliegen. Der anatomische
«au der meisten Wurzeln lässt sie wenigstens annäherungsweise bestimmen; so
s^d beispielsweise jene der Compositen und Umbelliferen ausgezeichnet durch
^itidenständige Oelzellen, jene der Cichoriaceen durch Milchröhren, jene der
y°mpositen durch den Gehalt an Inulin, welches beim Eintrocknen in Form fester
Pumpen in den Zellen sich findet, jene von Ononis durch gelappten Holz-

R°rper, jene der Senega durch den Rindenkiel etc.

Pfl
Schwieriger ist es oft, Wurzeln von anderen unterirdischen Organen derselben

an ze zu unterscheiden. Die einzigen sicheren Anhaltspunkte gibt auch hier der
atl atomisehe Bau. Wurzeln der Gefässkryptogamen und der Monocotylen zeigen

a mlieh immer radial gebaute Gefässbündel, während jene der Stämme collateral
der concentrisch sind. Auch die Gefässbündel junger (also einjähriger) Dicotylen-
Urzeln sind radial im Gegensatze zu den collateralen der Stengel. Bei zu-

'ehmendem Alter verschwindet jedoch auch dieser Unterschied. Aeltere Wurzeln
die,otyler Pflanzen lassen sich dann höchstens an der mächtigen Entwickelung des

arenehyms (das bei Stämmen nur ganz untergeordnet auftritt) erkennen.Üolzp
»urzeln der Gefässkryptogamen und Monocotylen, sowie junge Wurzeln von
icotylen sind ferner auch durch die schon oben erwähnte Vereinigung der Gefäss-

,lu del zu einem centralen Strange und durch das Schwinden des Markes gekennzeichnet.
Das Einsammeln von Wurzeln, welche als Drogen Verwendung finden

uen, erfordert die Beachtung gewisser Vorsichtsmaassregeln. So ist es nicht
t-leichgiltig, zu welcher Jahreszeit das Einsammeln erfolgt. Wurzeln, welche solcher

ll bstanzen halber Anwendung finden, die der Pflanze als Reservestoffe dienen,
l'ssen naturgemäss im Herbste oder Frühjahre gesammelt werden: Wurzeln
a gegen, deren wirksame Bestandtheile im Leben der Pflanze bei der Umbildung
er Reservestoffe und Nahrungsaufnahme eine Rolle spielen, sind während der
e getationszeit am werthvollsten. Beispielsweise werden die Wurzeln von Lappa,

J'nica, Taraxacum u. A. im Frühjahre und Herbste, jene von Aconitum,
tr opa während der Blüthezeit eingesammelt.

I
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Auch die Zubereitung der Wurzel zur Droge ist sehr verschieden. ^ a
erfolgter Trocknung wird sie entweder unzertheilt oder entrindet, zerschnitten, S
spalten etc. aufbewahrt. Diesbezügliche specielle Vorschriften enthält die Pharmakopo

Literatur: Allgemeines und Morphologie: Sachs J., Lehrbuch der Botan^-
S. 165, 4. Auflage (1874). — Drude 0., Die Morphologie der Phanerogamen (1881)- ^_
Wiesner J,, Elemente der wissenschaftlichen Botanik. Bd. I u. II, 3. Auflage (1890)-
Kerner A., Pflanzenleben. I (Lc 88). — Anatomie: DeBary, Vergleichende Anat °1? t
(1877). — Erikson, Ueber d. Urmeristesn d. Dicoty'enwurzeln. Jahrb. f. wissenscn. O'
XI, pag. 380. — Entwickelnngsgeschicbte und Physiologie: Janczew s ■'
Eecherches sur le developpement des radicelles dans les phanerogames. Annales des seien
nat. Ser. V, Bd. XX, pag. 208. — Derselbe, Eechevches sur le developpement "
racines dans les phanerogames. Ebenda, pag. 162. — Naegcli und Leitgeb, Entsteh
und Wachsthum der Wurzeln (1867). — Sachs J., Ueber das Wachsthum der Haupt- «Q^
Nebenwurzeln (1874). — Darwin C., Das Beweguugsvermögender Pflanzen (18-0)-
Wiesner J., Das Bewegungsvermögender Pflanze (1881). — Wettstein K., " n ,
suchungen über die Wachsthumsgesetze der Pflanzenorgane. IL Wurzeln. Sitzungsber-^
Wiener Akad. 1884. — Moli seh H., Untersuchungen über den Hydrotropismus der Pflanz ■
Sitzungsber. d. Wien. Akademie. 1886. — Pharmaceutisch und technisch verwe
bare Wurzeln: Wiesner J.. Die Rohstoffe des Pflanzenreiches (1873). — MoeH 8 '
Mikroskopie der Nahrangs- und Genussmitte! (1886). — Tschirch A., Angewandte Pflanz«
anatomie (1889). Wettstein.

Man unterscheidet in der Pharmakognosie die unterirdischen Pflanzentkeile »
Wurzeln (radices) , Wurzelstöcke (rhizomata) , Knollen (tubera) und Zwiet> e
(bulbi), ohne dass diese Bezeichnungen jedoch immer mit dem wahren CharaKt 6
der Droge sich decken würden. Diese Divergenz hat mehrere Ursachen.

Die älteren Pharmakognosten, aus der Zeit, als die botanische OrganograpM
noch nicht entwickelt war, lehnten sich an den volkstümlichen Sprachgebrauc
an und bezeichneten ohne Ucberlegen die unterirdischen Pflanzentheile als WurzelB)
Knollen oder Zwiebeln oder kurzweg als Wurzeln, obwohl Thbophkast (371 W-
286 v. Chr.) schon die Verschiedenheit zwischen Wurzelstock und Wurzel an¬
gefallen war. Das Bequeme dieses Vorgehens liegt auf der Hand, und es ist nie
zu verwundern, dass heute, nachdem wir zur Erkenntniss gelangt sind, " oC
immer noch an der überkommenen irrigen Nomenclatur festgehalten wird, iinlS
mehr, als auch die pharmaceutischen Gesetzbücher mit dem bösen Beispiele voran
gehen. Man mag aus praktischen Gründen die Bezeichnungen Tuber und ßulo»
beibehalten, insofern sie nichts Falsches ausdrücken, aber die Verwechslung' v
Radix und Bhizoma ist durchaus unzulässig. Die Schwierigkeit, welche vi©
sogenannte Wurzeldrogen ihrer wissenschaftlichen Classification darbieten, hat
Ph. Austr. VII. wohl bestimmt, sie sämmtlich als Radices anzuführen, a llS =
nommen Bulbus Scillae.

Der Grund dieser Verwechslung ist freilich nicht immer Indolenz oder LJ _
wissenheit, wie bei Rhema, welches in allen Pharmakopoen fälschlich unter M «<*
geführt wird. Die gebräuchlichen unterirdischen Pflanzentheile sind häufig DlC
reine Wurzel- oder Stammgebilde, sondern bestehen aus beiden, und da ist de

i i v
individuellen Ermessen freier Spielraum gegeben. Der Eine meint, der quantit 3,1
überwiegende Th ei 1 sei maassgebend, der Andere hält den f ü r die Wirkuno
bedeutsamenTheil als entscheidend für die richtige Bezeichnung und ein D rltt
endlich will von einem scheinbar esact botanischen Standpunkte aus dem org an
graphisch höher stehenden Gebilde den Vorrang zuerkennen. Jede die»
Anschauungen lässt sich vertheidigen, aber jede bietet der consequenten Durchfuhr 11 °
kaum überwindbare Schwierigkeiten. Man möare welches Princip immer festzuhait
Stichen, so stösst man auf einzelne Fälle, in welchen den thatsächhehen <
hältnissen oder dem pharmakognostischen Gefühl Zwang angethan werden niü SB '
Bei vielen Rhizomen lässt sich kaum sagen , ob der Stock oder die Würze
quantitativ überwiegen, und wenn auch z. B. bei Veratrum entschieden
letztere der Fall ist, so wird dieses doch in der Regel als Rhizoma bezeichn >
dagegen werden beispielsweise Arnica, Helleborus. Tormentilla, Gainca (Chiococc J>
Valeriana trotz des vorhandenen Stockes oft Radices genannt.
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Ueber die Wirksamkeit der einzelnen Abschnitte unterirdischer Pflanzentheile
e iss man wen jg Zuverlässiges und es ist ein sachlich vielleicht ganz unbe¬

gründeter Brauch, dass man beispielsweise bei der Sarsaparilla den in der Droge
vorhandenen Stock, bei den anderen monocotyledonen Rhizomen die Wurzeln

erwirft. Ueber die richtige Benennung der Droge kann in diesen Fällen kein
^eifel sein. Wie sollte man aber bei den oben genannten Radices vorgehen,
ei| n man sie nach dem für die Verwendung maassgebenden Theile benennen
°'" e , da ein Unterschied in der Wirkung zwischen Stock und Wurzel nicht

"^urscheinlich, mindestens nicht bekannt ist?
-dieselben Radices müssten Rhizome genannt werden , wenn man die Drogen

. Cn dem morphologisch höchstwerthigen Organe benennen wollte. Dagegen wäre
c flts zu sagen, weil das höchstwerthige Organ, das Rhizom, immer einen Theil

, * Droge bildet. Zu welcher Widernatürlichkeit würde aber dieser Grundsatz
,(,. r .en hei Sarsapariila , welche als Droge meist nur aus Wurzeln besteht, bei

iix Mas, deren Blattbasen gesondert (ohne Rhizom) in den Handel kommen,
1 ■Laquiritia , welche ein Gemenge aus Wurzeln und Stolonen zu sein pflegt?
,an kann es daher nur billigen, wenn die pharmakognostische Nomenclatur nicht

. starrer Consequenz vorgeht,' sondern den aus der Betrachtung der Droge
sozusagen aufdrängenden Namen beibehält, sofern dieser nicht falsch ist.

Damit ist man aber der Pflicht nicht enthoben, sich über die wahre Natur der
seinen Theile Rechenschaft zu geben. Der Droge ist es mitunter schlechterdings

e"t anzusehen, ob sie ein Spross- oder Wurzelgebilde sei (z. B. SaUp, Jalapa),
manche scheinbar einheitliche Droge ist ein Mischgebilde (z. B. Aconitum). Die

iterscheidung ist nicht nur vom wissenschaftlichen Standpunkte aus geboten,
Odern hat auch praktisches Interesse, indem bei der anatomischen Verschieden-
h zwischen Stamm- und Wurzelgebilden der Bestandteil einer Droge, nament-
ü im zerkleinerten Zustande, leicht für eine fremdartige Substitution gehalten

e rden könnte, die er doch nicht ist. Oft konnte nur das eingehende Studium
* Entwiekelungsgesehichte über den morphologischen Charakter gewisser unter¬
ster Pflanzentheile Aufschluss geben, bei manchen Knollen ist derselbe heute

Jen nicht aufgeklärt, weil bei exotischen Drogen das zur Untersuchung noth-
e nclig e Material nicht beschafft werden konnte.

"UrzelstOCk, s. Rhizoma, Bd. VIII, pag. 551).
Wuth, s> Hundswuth, Bd. V, pag. 285.

3o «ylie'sche LÖSUng besteht (nach Pharm. Centralh.) aus 7 1/» Th. Alumen,
ifl . Boroglycerid und 90 Th. Glycerin.
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