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siiuregehalt der meisten Margarine nur gegen 0,1 ~ betr~gt und es f'fir die 
sanit~ire Beurtheilung selbstredend ohne jede Bedeutung ist, ob 0,100 oder 
0,103 g Bors~iure zugegen sind. 

Diesem grunds/itzlichen Fehler, welcher ja iibrigens dutch eine Wasserbe- 
stimmung beseitigt werden kann, steht der Vortheil gegeniiber, dass die Methode 
die Anwendung beliebig grosset Fettmengen gestattet und in ihrer Ausfiihrung 
einfacher als seibst der qualitative Bors~iurenachweis erscheint. 
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c c m  
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8,15 
7,75 
6.90 
6,80 
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23.10 
6,75 
5,00 
4,90 

i Von der an- 
Gefundene gewendeten 
Borstiure BortlAure wie- 

dergefunden 
g ~ 

0,09696 97,44 
0,09577 95,77 
0,06831 98,15 
0,06082 97,31 
0,05995 9 7 r  
0.11394 94495 
0,29616 98,72 
O.06490 103,84 
0.04808 96,16 
0,04712 98,16 
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') Titer: 15,60 cem ---- 0,I g H~BO3. 

Dresden, im Juni 1902. 

R e t e r t t t e .  

Milch und Kiise. 

Ad. Jol les und J o s e f  K. F r i ed jung :  Zur  K e n n t n i s s  d e s  E i s e n g e h a l t e s  
d e r  F r a u e n m i l c h  u n d  s e i n e  B e d e u t u n g  f f i r  den S R u g l i n g .  - -  Arch. 
f. experim. Path. und Pharmak. 1901, 46, 247--260. 

Verff. haben den :Eisengehalt der Milch an elner Reihe stillender Frauen wie 
folgt untersueht: 50 ecru Frauenmileh wurden in einer mit saurem schwefelsauren 
Kalium ausgesehmolzenen Platinschale unter Zugabe yon etwas Essigs~ure eingedampft, 
hierauf im Trockenschranke getrocknet und verascht. Die Asche wurde mit ent- 
wiissertem, gepulvertem, saurem sehwefelsaurem Kali aufgeschlossen, die erkaltete 
Sehmelze mit destillirtem Wasser gelSst, mit eisenfreier Schwefels~.ure versetzt, hierauf 
eine genau gewogene Menge (6- -8  g) reines, auf elektrolytisehem Wege gewonnenes 
Zink hinzugegeben und nach erfolgter Reduktion mit Permanganat titri~ Die gefun- 
denen Eisenwerthe bewegen sich zwischen 3,52 und 7,21 mg im Liter, die meisten 
Werthe liegen in der Mitre, nieht welt yore Durchschnitt, der sich auf 5,09 mg bel~uft. 
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Es geht somit aus den Versuchen hervor, dass die Milch gesunder Frauen einen twar 
geringen, aber st~ndigen Eisengehalt zeigt, der im Haushalte des S~uglings immerhin 
nicht zu vernachlRssigen ist. Schlechte fiussere Verh~ltnisse, hSheres Alter der Stillenden, 
chronische Erkrankungen dfirften in d~r Reg~el eine erhebliche Verminderung des 
Milcheisens bedingen. Auch die Milch scheinbar gesunder Frauen, deren an der 
Brust genRhrte Kinder erhebliche Erniihrun~stSrungen aufwiesen, scheint besonders 
eisenarm zu sein. Dagegen liess sich ein gesetzm~siges nllm~.hliches Absinken des 
:Eisengehaltes w~ihrend der Stillzeit nicht feststellen. Die Verff. bestimmten ferner 
den Eisengehalt einiger gangbarer Kindermilch'sorten, n~.mlich von Shuglingsmilch I der 
Wiener Molkerei, Backhaus-Mi lch  I und II  und GSr tne r ' s che r  Fettmilch. SRmmt- 
}iche Proben enthielten welt geringere Eisenmengen (1,3.~--2,58 mg im Liter) als die 
Fmuenmilch, so dass also bei kfillstlicher Ernfihrnng die dem Kinde zugeffihrte Eisen- 
menge hinter der dem Brustkinde zukommenden erheblich zuriickbleibt. Max MiiUcr. 

][[. La joux :  U n t e r s u c h u n g e n  f ibe r  das  C o l o s t r u m  de r  F r a u e n m i l e h .  - -  
Journ. Pharm. Chim. 1901, [6] 14, 145--151 und 197--203. 

Vom Verf. und anderen Forschern ist nach~ewiesen worden, dass~.das K~sein 
tier Kuhmilch eine andere Zusammensetzung zeigt als das der Frauenmilch. W~hrend 
alas Kasein der Kuhmilch dutch Trichloressigs~ure vollsthndig ausgef~llt wird, gelingt 
die Bestimmung des Kaseins der Frauenmilch auf diese Weise nicht. Es ist demselben 
eine linksdrehende stickstoffhaltige Substanz beigemischt, welche bislang als ,,unbe- 
stimmter Extraktivstoff" bezeichnet .wurde. Die Untersuehung des eiweissreiche~en 
Colostrums der Frauenmilch hat die :Natur dieser Substanz erkennen lassen. Sie 
erwies sich als ein echtes Mucin, also als ein Glukoproteid. Bei der Untersuehung 
versehiedener Colostra der Frauenmilch hat der Verf. die nachstehenden procentigen 
Zahlen erhalten : 

Colos t rum Z e i t p u n k t  de r  En t -  T rocken-  Milehzueker 
nahme  naeh der subs tanz  Fett  E iwe i s s  Ref r ak t i on  

won Gebur t  (95~ (gesammt)  ~,wasserfrei) I Aseho des  Fe t t e s  

�9 % % % % % % 

[ 
Frau A . 

I 
~ ~D . 

E . .. 

drei Frauen 

18 Stunden 
2t/2 Tage 

5 , 
7 , 
8 

9 Stunden 
28 

T" 4 age 
10 

10--12 Stunden 

15,90 
10,70 
13,42 
14,88 
13,44 
18,68 
17,84 
13,66 
18,94 
13,77 

2,13 
1,45 
4,18 
5,72 
4,43 
7,95 
3,02 
4,61 
8,50 
0,92 

8,97 
3,05 
2,41 
2,40 
2,03 
5,79 
9,34 
3,96 
3,93 
8,28 

4,29 
5,91 
6,53 
.6,47 
6,72 
4,53 
5,12 
4,67 
6,20 
4,04 

0,51 
0,29 
0,30 
0,29 
0,25 
0,41 
0,36 
0,43 
0,31 
0,58 

1,4690 
1,4675 
1,4675 
1,4655 
1,4642 
1,4700 
1,4668 
1,46C~ 
1,4647 

Die Gegenwart eines Mucins im Colostrum war yon vornherein durch die Z~hig- 
keit desselben wahrscheinlich gemacht. Zuweilen setzt sich das Mucin, vom Verf. 
L a k t o m u c i n  genannt, freiwillig aus dem Colostrum ab, anderenfalls l~sst es sich 
dutch :Essigs~ure leicht aus demselben abscheiden. Der gut gereinigte •iederschlag 
giebt nach dem Behandeln mit Sfiuren eine, F eh l  i n g '  sches Reagens langsam, aber 
reichlich reducirende LSsung. 
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Das Lac~omucin ist wahrscheinlich identisch mit dem Laktog~n yon P. B e r t  
und S o h i r t z e n b e r g e r ,  welche Substanz diese Forscher im Ham yon Mil~hkfthen 
aufgefuaden haben. ,4. Hsbc/,aad. 

Yr&nz R a m b u r g e r :  B i o l o g i s c h e s  i iber  d ie  E i w e i s s k S r p e r  de r  K u h m i l c h .  
Wiener kiln. Woehensehr. 1901, 14, 120~--1204. 

Verf. land, dass das Laktoserum der mit Kuhmilch vorbehandelten Kaninchen 
nicht nur Kuhmilch fgllte, sondern auch Rinderseram. Weitere Versuehe zur Prftfung, 
ob Laktoalbumin und 8erumalbumin des Rindes identiseh seien, ergab folgeades: 
Kaninchenserum, dutch Kuhmilchserum-Injektionen gewonnen, fillt  nur Alb, lmi~ nlcht 
"Kasein; das durch Kaseininjektioaen gewonnene fgUt nur Ka~ein und nieht Albamin. 
Verf. schliesst, dass 1. der Milch und dem Blutsorum des Rindes 8toffe gemeinaam 
sind, die sie als der Gattung Rind angehSrig kennzeichnen; 2. Kasein und Albumin 
der Kuhmilch sicher zwei yon einander auch dutch dies biologische Verfahmn nach- 
weisbar verschiedene KSrper sind. Im Anschluss an seine Versuche f fd~  Verf. einige 
Gesichtspunkte an, die sich aus den Fortschfitten biologiecher Forschung in den lemten 
Jahrcn ergeben. Einander entsprechende KSrpersgfte verochiedener Species aind yon 
einander nachweisbax verschieden. Die BUdung yon specifisch wirkenden A n t l k ~ r n  
hhrt  uns nicht nut, dass die EiweisskSrper zweier Species yon einander vet~J~aden 
sind, sondern auch, dass fremdes Eiweiss, in das Gewebe eines Organismus ~ h t ,  
als Gift wirkt. Die Einverhibung des als Gift wirkenden Eiweissk6rpers hat die 
BUdung eines AntikSrpers zur Folge, der das fremde Eiweiss seiner Giftwirkung 
beraubt und es sogar fghig macht, in den Eiweissbestand des Organismus aufgenommen 
zu werden. Die natarliche und kanstliche Ernghrung des neugeborenen Men~ehen 
bedingt~ yon diesem 8tandpunkt aus betrachtet, den Unterschied, da~s dam Kinde 
im ersten FaUe Eiweiss yon seiner eigenen Gattung, also Menscheneiweiss, im anderen 
Falle Rindereiweiss daxgeboten wird, also fremdes Eiweiss. Den Vergleich ~ r  Ein- 
f~hrung fremder EiweisskSrper in das Gewebe mit der in den Daxmkanal hglt Verf. 
far nicht unberechtig~ Bei der kanstlichen Ernghrtmg muss also das Rindemiweiss 
nicht nur unschgdlich gemacht, sondern auch in Menseheneiweiss umgesetzt - -  assi- 
milirt - -  werde,~. Diese Umsetzung ist jedenfalls sehwieriger, als die Umsemmg yon 
Eiweiss des Mensehen A in das des Menschen B. Bei der vollkommen nagtrlichen 
Ernghrung durch die eigene Mutter liegen die Verh~tnisse noch g~mtiger, dial dem 
Kinde hier das Sekret desselben Individuums zugeffihrt wird, yon dem es iammterin 
ernghrt wurde. Es handelt sich also bei der 8gaglingsernghnmg durch K1~amilch 
nicht nur daxum, die Kuhmileh leiehter verdaulich, sondern sic auoh leichter assimi- 
lirbar zu machen. Versuche an Kaninchen und l:[unden, ob dutch Kuhmilehiniek- 
tionen die Assimilationsfghigkeit eines Organismus ffw Kuhmilch erhSht werde, waxen 
ergebnisslos. 6~. Somgag. 

W. 1L ,lordan~ C. G. Jen te r  und F. D. Ful le r :  U e b e r  d i e  F u t t e r q u e l l e  
des  M i l c h f e t t e s  n e b s t  S t u d i e n  ~ b e r  d ie  E r n / L h r u n g  d e r  M i l e h -  
kahe .  - -  New-York Agric. Experim. Star. Bulletin 197, 1901, 1 ~3 3 .  

Friihere Versuche (Bulletin 132) hatten ergeben, class wenigstens ein Thdl  des 
Milchfettes aus den Kohhnhydraten gebildet werden masse. Die neuen Versnche be- 
stgtigen diese Annahme und lassen zugleich erkennen, in welcher Weise die Umsetzung 
m~d Ausnutzung des Futters stattfindet. Es wurden drei KCthe zu den Vermmhen 
verwendet. Die erste erhielt ein fettarmes Futter, in welchem die Prote/ngabe ali- 
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m~hlich yon 2,6 Pfund (1 Pfund = 453,6 g) auf 1,6 Pfund t~glich hembgesetzt und 
dann alImS.hlich wieder auf das Maximum gesteigcrt wurde. Die Kohlenhydrate wurden 
dagegen anfan~ gesteigert und gegen Ende des Versuches hembgesetzt, so dass die 
.t~glich verffitterte verdaulicbe Trockensubstanz immer ungef~hr die gleiche war. Der 
Versuch dauerte 88 Tage. Die zweite Kuh erhielt 68 Tage lung ein normales Futter- 
gemisch, dessen Fettgehalt dureh Verfmdemng dcr Mengen der :Einzelbestandtheile 
allm~hlich, yon 0,25 auf 1,4 Pfund t~glich, erh5ht und dann wieder auf 0,25 Pfund 
vermindert wurde. Die dritte Kuh erhielt das gewShnliche Futter der ganzen tfeMe 
mit einem :N~hrstoffverhS.ltniss 1 : 5,6. 

Die Zusammensetzung der Futtermischungen war sehr verschieden und doch 
zeigte sich eine ganz gleiche Verdaulichkeit der Trockenmasse yon ungef~hr 70o/o. 
Eine Erweiterung des Nhbrstoffverhiiltnisses schien das Futter, insbesondere das Protein, 
weniger verdaulich zu machen. Wesentliche Ver~nderungen im Protein- und Fettgehalt 
der :Nahrung ergaben keine merklichen Ver~nderungen des Wesens und der Zusammen- 
setzung der Milch. In dem frfiheren 59 Tage dauernden Versuche konnte der Ursprung 
yon lk~,4 Pfund Milchfett weder im Fett und im Eiweiss der Nahrung, noch im 
K5rpergcwicht gefunden werden, denn whhrend der Versuchsdauer hatte letzteres noch 
um 33 Pfund zugenommen. Bei den neuen Versuchen erzeugte die erste Kuh in 
74 Tagen 39 Pfund Milchfett, welche gleichfalls nicht gedeckt werden konnten, bei 
gleichzeitiger Zunahme des K5rpergewichtes um 15 Pfund. Die dritte Kuh erzeugte 
in 4 Tagen 11/4 Pfund Milchfett mehr, als sich aus dem Fett- und Eiweissgehalt 
der Nahrung berechnen liess. Diese Fettmengen mfissen mithin durch die Kohlen- 
hydrate des Futters gebildet worden sein. 

Durch Verminderung der im Futter zugeffihrten Proteinmenge wlrd der Protein- 
gehalt der Milchtroekensubstanz nicht entsprechend verringert, wohl aber ist die ver- 
minderte Proteinzersetzung im KSrper deutlich bemerkbar, da im Ham wesentlich 
geringere Stickstoffmengen zur Ausscheidung gelangen. Die kalorimetrischen Bestim- 
mungen ergaben, dass der Verbrennungswerth des Urins in keinem best~ndigen Ver- 
h~ltniss zum Stickstoffgehalte steht. Die wirklich gefundenen Verbrennungswerthe sind 
3--4-real so gross, wie die aus dem Stickstoffgehalt des Urins mit ttilfe der Formel. 
N )< 5,343 ka]. berechneten Werthe. Die Energiewerthe, wie sie R u b n e r  anglebt, - -  
ffir Protein und Kohlenhydrate ie 4,1 kal., fiir Fette 9,3 kal., - -  scheinen ffir Pflanzem 
fresser v511ig hoch genug zu sein, selbst wenn der durch das Entweichen unverbrauchtei" 
Gase (Methan) entstehende Verlust nicht beriicksiehtigt wird. U e b e r 40 ~ der 
nutzbaren Energiewerthe des Futters wurden zur Erhaltung verbraueht, fiber 30O!o 
erschienen in der Milchtrockensubstanz wieder. Der fehlende Rest von ~/5--1/~ der 
Nahrung muss, wenigstens zum Theil, die Arbeit der Milch~bsonderung unterstfitzt haben. 

..4. Kirsten. 

C. Beget ,  P. Doll, G. Finger l ing,  E. Hancke,  H. Sieglin, W. Zielstorff und 
A. Morgen: F f i t t e r u n g s v e r s u c h e  m i t  M i l c h s c h a f e n  u n d  Z i e g e n  
f iber  d e n E i n f l u s s  d e s : N a h r u n g s f e t t e s  a u f M e n g e  und  Zusammen-  
s e t z u n g  de r  Milch.  --  Chem.-Ztg. 1901, 25, 951--953. 

U~ber den Einfluss des im Futter enthaltenen Fettes auf die Milchproduktion, 
besonders auf den Fettgehalt der Milch, finden sich in der Litteratur ganz wider- 
sprechende Angabcn. Zur Kl~rung dieser Frage hubert die Verff. mit Milchschafen 
und einer Ziege Fiitterungsversuche angestellt, welche noch nicht ganz abgeschlossen 

N. 02. 49 
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sind und iiber welche nut eine vorliufige Mittheilung gemacht wird. Die Versuche 
wurden in der Weise ausgefi~hrt, dass die •ormalration mit einer extrem fettarmen 
Ration in Vergleich gestellt wurde. Die einzelnen Perioden dauerten 14- -20  Tage; 
die Tagesmilch wurde vollst~ndig analysirt. Das ~Normalfuttcr bestand aus Heu, 
Sesamkuchen und St&rkemehl, im zweiten Jahre aus Heu, Klcber, Sfiirkemehl und 
ErdnussSl. Das fettarme Futter wurdc hergesteUt aus St~xkemehl, Kleber, Zucker und 
extrahirtem Strohstoff. Der Fettgehalt betrug bei der fettarmen Ration rund 10 g, 
bei dcr fettreichen 50 bezw. 76 g. 

Das fcttarme Mi~hfutter ergab im Mittel aut~ den Tag weniger ale die Nermal- 
ration mit Heu: 

Milch ' Trockensubstanz Fet t  8tiekstoff Zucker  Asehe  

80 g . 21,18 g 18,98 g 0,54 g 3,67 g 0,45 g 

Die Trockensubstanz der Milch enthielt im Mittel bei fettarmem Mischfutter 
mehr ocler weniger als bei Normalfutter mit Heu: 

Fet t  Zueker  Aseho SticJ~telf  

- -  7 , 1 %  -~ 2,0 % ~ 0,5 % ~ 0,6 o/0 

Weitere Versuche ergaben, dass die bedeutende Verminderun~ der Fetlmlmge 
in der Milch nicht dutch die sonstige Beschaffcnheit des Mischfutters, sondern dutch 
den Mangel an Fett in demselben verursacht women ist. Die Sch]iisse, welche die 
Vcrff. aus ihren Versuchen ziehen, scien hier kurz mitgethei]t: 

1. Das Nahrungsfett iibt unter gewissen Bedingungen einen sehr erheblichen 
Einfluss auf den Fettgchalt der Milch aus, woraus zu schliessen ist, das8 es als 
Material fur die Bildung des Milchfettes dienen kann. 

2. Durch Verminderung des Fettgehalts der ~Tahrung auf den f~mRen Theft der 
~Normah'ation wurdc die Menge des producirten Milchfetts um 340/0 vermindert. 

3. Die Wirkung des 1Nahrungsfettes ist eine einseitige; eine Vermehrung des- 
selben, bis zu einer gewissen Grenze, erh~ht allein die Menge des Milchfettes, nicht 
aber die dcr anderen Bestandtheile. 

4. Es scheint, als ob der Einfluss des Nahrungsfettes auf die Bildung des 
Milchfcttes sich nut bis zu ciner gewissen Grenze geltend macht, dagegen rime Ver- 
mehrung de~ iNahrungsfettes iiber diese Grenze hinaus eine ganz verschiedene, dutch 
die Ludividualitfit des Thicres bedingte Wirkung ausiiben kann. A. Hdwh~d. 

F. W. Wolf: Mittlere Zusammensetzung der Milch reingez~chteter 
KShe verschiedener Rassen. -- 18. Jahresber. Wisconsin Agric. Expefim. 
Station 1901, 85--97. 
Es wurden 97 Analysen der Milch von 82 KRhen 4 verschiedener Rassen aus- 

geffthrt. Die gefundene mittlere Zusammensetzung der Milch einzelner Rasseu ist in 
der Tabelle S. 771 wiedergegeben. 

In Anbetracht der Zahl der ausgeffihrten Analysen geben nur die Wertbe, 
welche bei der Untersuchung der Milch yon Ki~hen der Holsteinisch-Friesischen Rasse 
ermittelt wurden, ein rechtes Bild yon der mittleren Zusammensetzung der Milch dieser 
Rasse. Verf. hat es unternommen, die in der Litteratur aufgefiihrten Zahlen ffir die 
Zusammensetzung der Milch yon K~hen, welche den wichtigsten in Amerika gez~chteten 

:Rassen entstammen, tabellarisch zusammenzustellen. Diese Zahlen beziehen sich haupt- 
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Bezeiehnung der Rasse 

Holstein-Friesische Rasse 
Guernseys . . . . . .  

Shorthorns . . . . .  

Rothe hornlose Rasse 

Anzahl 
der 

Kiihe 
r 

70 
2 
2 
8 

I Kase~n I Trok- und [ 
_ _ _ _  [kensub- I Fett 

lysen I ~ I % ~ 

75 11,78 3,33 3,18 
14,461 5,391 3,4  

2 12,60 3,52 1 3,53 
8 12,57 3,74 [ 3,34 

Fett- 
freie 

A he Tro~ 

% /o " % 

Fett ] 
.[_ in  d er 1 Milch 

Troeken- Ipro Tag 
subs~nz 

~/o J rfund') 

4,52 
4,83 
4,63 
4,75 

0,751 8,45 
0,79 [ 9,07 
0,9 /9,08 
0,741 8,83 

28,3 48,4 
37,3 
27,9 31,0 
29,7 26,2 

~) 1 Pfund ~ 453,6 g. 

s~chlich auf den Fettprocentgehalt und die t&glich erzielten absoluten Fett- und blilch- 
mengen. Im Ganzen enth~it die Tabelle die mittlere Zusammensetzung der Milch 
yon 881 reingezfichteten Kfihen 11 verschiedener Rassen; die Mehrzahl der unter- 
Suchten Milchproben, und zwar 502, entstammen wieder den Kfihen' der Holsteinisch- 
Friesisehen Rasse. Die mittlere Fettgehalt dieser 502 Milchproben betrug 3,300/o; 
493 Kfihe derselben Rasse gaben im Durchsehnitt tfiglich 48,9 Pfund Milch mit einem 
Fettgehalt yon 1,61 Pfund. A. KitSCh. 

Droop  R i c h m o n d :  Die  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  Mi l ch .  m Analyst 1901, 
26, 310--~18. 

13798 yon Gfitern eingelieferte und im Laboratorium der Aylesbury Dairy 
Company untersuchte Milchproben zeigten im Durchschnitt eines Jahres folgende Zu- 
sammensetzung: 

Fettfreie Spec. Gewicht Troekensubstanz Fett TrOekensubstanz 

Morgenmilch . . . . . .  1,0324 12,41 ~ 3,47 ~ 8,94 ~ 
Abendmileh . . . . .  1,0321 12,74 , 3,81 , 8,93 , 

Mittel . . 1,0323 12,57 , 3,64 , 8,93 , 

Ebenso wie in frfiheren Jahren wurde der niedrigste Fettgehalt im Mai und 
Juni, der hfchste w&hrend der Monate Oktober und November beobachtet. Der Gehalt 
an fettfreier Trockensubstanz war wahrend der Monate Juli und August kIeiner als in 
der iibrigen Jahreszeit. Die Mehrzahl der Fettbestimmungen wurde nach der Gerbe r -  
schen Methode ausgeffihrt, welche, in 78 Fallen verglichen mit der Methode yon 
A d a m s ,  mit diesel" sehr gute Uebereinstimmung ergab. In weiteren 82 F~llen 
wurden die analytisch ermittelten Fettwerthe verglichen mit denjenigen Fettwerthen, 
welche sich dutch Berechnung aus den nach der Asbest-Methode bestimmten Zahlen 
ffir die Gesammttrockensubstanz ergaben und es wurde eine ebenso gute Ueberein- 
stimmung gefunden. 

Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Analysenergebnisse lassen er- 
kennen, dass ein Sinken des Procentgehaltes der fettfreien Trockensubstanz unter 90[o 
in de r  Hauptsache bedingt wird dutch einen verminderten Milehzuckergehalt, ein 
Steigen fiber 90/0 hingegen haupts~hlieh die Folge des erhfhten Eiweissgehaltes ist. 

49* 
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Fett freie T r o e k ~ m s u b s { m n z  
M i | c h z u e k u r  E i w e i u e t o f f e  Asshe 

Sehwankungen M i t t e l  

etwa 10 ~ 10 ~ 4,79 o,u 4,37 ~ 0,84 */, 
9,00--9,25 , 9,10 , 4,77 , 3,57 , 0,76 , 
8,75--9,00 , 8.87 , 4,75 , 3,39 , 0,73 , 
8,60--8,75 . 8,67 . 4,60 . 3,35 . 0,73 , 
8,40--8,60 , 8.50 , 4.48 , 3,30 , 0,72 , 
8,20--8,40 , 8,30 , 4,18 , 3,89 , 0,73 , 
8,00--8,20 , 8,10 , 3,94 , 3,41 , 0,75 , 

Die Asche l~sst sich aus dem Eiweissgehalt nach der Formel A - - -  0,36 7 t- 0,11 P 
berechnen. Die Beziehungen zwischen den Eiweissstoffen und den Salzen d ~  Milch 
hat  Verf. dutch verschiedene Untersuchungen aufzuld~zen versucht; er stellte daher 
zungtchst das Verhiiltniss fest, in welchem Calciumphosphat und Kasein in gegen- 
seitige Bindung treteu. Verf. machte die Beobachtung, dass dutch PorzeUanfilter nicht 
nut  Kase'/n, sondern auch die anderen Eiweissstoffe zuriickgehalten werden. Die Ge- 
sammtanalysen einer Milch und des aus der frischen und der erhitzten Milch abge- 
schiedenen Serums, sowie die Analysen der durch Labf~llung yon Kasein befreiten 
Molken vor uad nach ihrer Erhitzung, ergaben folgende procentigen Mittelwerthe: 

]q ' a t i l r l i che  
B e s t a n d t h e i l e  

M i l c h  

Trockensubstanz . 
Fe~ . . . . . . .  
Zucker . . . . . . .  
Eiweissstoffe . . . .  
Andere feste organ. Stoffe 
Asche . . . . . . .  
Kalk (Ca0) . . . . .  
Phosphors~iure (P~Os) 
CO2, gebunden . . . .  

Gesammt-Stickstoff . 
Kasein-Stickstoff . . . 
Albumin-Stickstoff . . 

12,83 
4.01 
4,4~5 
3,46 
0,16 
0,75 
0,170 
0,220 
0,016 

0,540 
0,477 
0,063 

S e r u m  

y o n  

f r i s c h e r  M i l c h  e r h i t z t e r  M i l c h  

M o l k e n  

5.09 5,03 6,21 

4,45 4 44 i 4,45 
_ _  i _ _  I I 

i 
0,16 i 0,12 1,24 ] 
0,48 i 0,47 0,52 
0,054 ! 0,045 0,051 
0,097 i 0,094 0,103 
0,016 [ 0,013 ~ - -  

- -  0,129 
- -  0,068 

- -  0,061 

E r h i ~  

M o l k e n  

6,12 

4,45 

1,16 

0,51 
~),047 
0,O95 

0,118 
0,047 
0,066 

D u t c h  d a s  P o r z e l l a n f i l t e r  sind zurfickgehalten worden: 3,460/o Eiweiss- 
stoffe, 0,477 ~ Kaseinstickstoff,  0,063 Albuminstickstoff ,  0,116 ~ Ka lk  (CaO), 
0,123 ~ Phosphors~ure (PeOs) und 0,27 ~ Asche. D u t c h  L a b  wurden aus der 
Milch ausgeschieden: 0,411 ~ Eiweiss-Stickstoff, 0,119 ~ Ka lk  (CaO), 0,117 ~ 
Phosphorsiiure (P~Os) und 0,23 ~ Asche; wihrend in LSsung blieben: 0,068 ~ 
Pmteid-St icks tof f  und 0,061 ~ Albumin-Stickstoff. H a m m a r s t e n  unteJsuchte 
elementaranalytisch das Kasein, das dutch Lab gef-allte Eiweiss und das MoUmm~weiss 
und R i c h m o n d benutzt die hierbei gefundenen Zah]en zur Aufstellung fo}gender 
Molekularformeln : 

Kasein C1s~H~sN4t SPOs~, 
Eiweiss (dutch Lab gefiillt) C14oH22s:NseSPO44, 
Molkeneiweiss C~aHsTNsOlo- 
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:Nimmt man an, dass dem dutch Porzellan zurfickgehaltenen Eiweiss die Formel: 
C16~H~55N41SPOa2Cal~a , 1]z(CaaP2Os) zukommt und dass dieses durch Lab in: 
Ct4oH~o1~s6SPO44Ca, 1/~ (CaaP~Os) und C~2Hs71~501o getrennt wird, so lassen 
sich zu den obigen analytisch ermittelten 0,4770]0 Kasein-Stickstoff die nachstehenden 
Wertbe berechnen: 0,119 ~ Kalk (CaO), 0,121 o]o Phosphors~ure (P~05) , 0,026 ~ 
Natron (Na~O) und 0,266 ~ Asche und dutch Lab findet eine Trennung statt in 
0,419 ~ ungelSsten uad 0,058 ~ gelSst bleibenden Stiekstoff. Diese Berechnung 
ergab also annhhernd die gleichen Zahlen wie die Untersuchung. 

Nach einer Erkl~rung des Verf. wiirden die 0,22~ Gesammt-Posphors~ure 
(P205) sich auf die folgenden Verbindungsformen vertheilen: 

als Kasein und in Verbindung mit Calcium and Natrium 0,0605 ~ 
als Triealeiumphosphat Cas(PQ4)~ 0,0625 ~ 
als Diphosphat I~HPO 4 0,0770 ~ 
als Monophosphat RH~PO 4 0,0200~ 

Die Zusammensetzung der untersuchten Milch liesse sich demnach ~ie folgt 
auffassen : 

W a s s e r  Fet t  Zucker Kase][n (mlt 8alzen verbunden) Albumin Salze in L5sung 

87,17 ~ 4,01 ~ 4,25 ~ 3,33 ~ davon 0,27 ~ Asche 0,40 ~ 0,73 ~ davon 0.48 ~ Asche 
A.  JKirsten. 

F. Sehaffer: U e b e r  den  m o n a t l i c h e n  D u r c h s e h n i t t  d e s  F e t t g e h a l t e s  
der  M i l c h  e i n z e l n e r  V i e h s t a n d e  in de r  Schweiz .  - -  Schweizer. 
Wochenschr. Chem. u. :Pharm. 1902, 4{), 138--142. 

Die Zusammenstellung einer sehr gmssen Anzahl yon Fett~ehaltsbestimmungen, 
welche zu verschiedenen Zeiten und an versehiedenen Orten der Schweiz ausgeffihrt 
worden sind, ergab, dass der monat]iche Durchschnitt des Fettgehaltes der Mischmilch 
yon drei und vier Kfihen nicht unter 3 ~ betrug. Die in der Schweiz gehandelte 
Milch entspricht mithin den Anforderungen, welche sowohl das ,,Schweizerische Lebens- 
mittelbuch", sowie viele st~dtiscbe Verordntmgen an eine frische Mischmilch stellen. 
~ach diesen sell die Milch mindestens 3~ Fett enthalten. A.  Kirsten. 

M. Siegfeld: U e b e r  d ie  t / i g l i c h e n S c h w a n k u n g e n  d e s F e t t g e h a l t e s  de r  
Mi lch .  - -  Molkerei-Ztg. Hildesheim 1901, 15, 907--910. 

Verf. untersuchte w~hrend tier Dauer eines Jahres die yon einzelnen Genossen 
in die Molkerei eingelieferte Milch, um daraus ein Urtbeil zu gewinnen fiber die 
Schwankungen des Fettgehaltes der Milch einzelner I-Ieerden. A_us der tabellarischen 
Zusammenstellung der erhaltenen Werthe l~sst sich erkennen, dass eine vollkommene 
und ann~.hernde Gleichm~ssigkeit des Fettgehaltes fiber eine l~ngere Zeitdauer ver- 
hiiltnissm~ssig selten ist; am h~ufigsten sind Differenzen yon 0,1--0,3~ zwischen 
zwei aufeinanderfolgeaden Tagen. Grosse Differenzcn sind seltener. Die h~.ufigsten 
und st/irksten Schwankungen wurden bei den kleinsten Betrieben beobachtet. Die 
Ursache der Schwankungen des Fettgeha[tes erkl~rt Verf. aus den verschiedensten 
wirthschaftlichen Verhhltnissen und Massnahmen. Der Fettgehalt der Milch einzelner 
Kfthe unterliegt sehr grossen Schwaakungen. In der Mischmilch der ganzen Heerde 
werden sich diese Schwankungen um so deutlicher bemerkbar maehen, je kleiner die 
tteerde ist und sie werden weniger hervortreten, wenn die tteerde gross ist, da sic 
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sich dann gegenseifig susgleichen. So zeigte die Milch, welche den beiden grSssten 
Betrieben entstammte, nieht gr5ssere Unterschiede im Fet tgehal t  als 0,5~ an auf- 
einanderfolgenden Tagcn, wohingegen bei der Milch aus den kleineren Betrieben sehr 
h~ufig grSsserc Schwankungen und zwar bis fiber 1~ beobachtet wurden. 

A. K/ re~ .  

K r t i g e r :  E i n f l u s s  d e s  M e l k e n s  a u f  M i l c h m e n g e  u n d  F e t t g e h a l t .  
Deutsche Milchwlrthschaftl. Ztg. 1902, 1 4 5 - - 1 4 6 .  

Milchmenge und Fet tgehal t  kSnnen dutch verschiedene, i n s b e s o n d ~  dutch 
nicht sachgem~s~ Melkweise sehr beeintri~.ehtigt werden, wie die Ergebnisse nach- 
stehender Versuebe zeigen. 

A r t  des Melkens Mihhmenge F e t t ~ h z l t  

1. Tag: kreuzweises Melken 11,0 kg 3,75 ~ 
2. , ver~nderte Melkweise 9,5 , 3,05 , 
3. , gemolken wie am 1. Tag 10,5 , 3,80 I 
4 .  , , , , 2 .  , 8 , 7 5 ,  2 , 9 8  , 

Bei einem anderen Versuch wurde die Milch einer Kuh  in 6 Theilen gmomdert 
gewonnen. Die einzelnen Theile hatten folgendes Gewicht und folgende F e t t ~ m l t e :  

1. Theft 2. Theft 3. Theft  4. Theft  5. Theft 6. Tlmll 

Milchmenge: 398 g 628 g 1295 g 1390 g 1565 g 315 g 
Fettgehalt : 1,70 ~ 1,76 ~ 2,10 ~ 2,54 ~ 3,14 o,o 4,08 ~ 

Insgesammt warden demnach ermolken 5,591 kg  mit einem Durchschnlttefett- 
gehalt yon 2,54~ Reines Ausmelken ist zur Vermeidung yon Fett-  und Geldver- 
lusten unbedingt erforderlich. Es kann sogar dutch nicht genfigendes Ausmelken eine 
Milch gewonnen werden, welche wege n des zu geringen Fettgehaltes unter UmstKnden 
als entrahmt bezeichnet werden kann. A. K / r ~ .  

P .  H a r d y :  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r M i l c h  in  d e n  v e r s c h i e d e n e n T h e i l e n  
d e s  G e m e l k e s .  - -  Bull. Assoc. Beige Chim. 1901, 15, 2 2 8 - - 2 2 9 .  

Es ist bekannt, dass die Zusammensetzung der einzelnen Theile eines Gemelkes 
eine sehr verschiedene ist. Besonders grosse Differenzen, bis fiber 6~ hat  G i r a r d  
beim Fet tgehal t  des ersten und letzten Liters eines Gemelkes festgesteilt. Dec Verf.  
hat an drei Kfihen Khnliche Versuche angestellt  und die folgenden procentigqm Zalden 
erhalten: 

Kuh I Kuh II 

1. Li ter  2. L i te r  3. L i te r  4. Li ter  1. L i te r  2. Li ter  3. L i te r  4. L i te r  

Fett . . . . .  8,05 3,75 3,80 4,20 2,80 4,15 4,25 5,10 
Trockensubstanz 11,85 - -  - -  12,25 11,75 - -  - -  13,66 
Asche . . . .  0,72 - -  - -  0,74 0,72 - -  - -  0,74 

Fett . . . .  
Trockensubstanz 
Asche . . . .  

Kuh III 
p 

1. ha lbes  2. ha lbes  3. ha lbes  4. ha lbes  5. ha lbes  6. ha lbes  7. halb~s 8. h a l b u  9. halb,m 
Li te r  Li ter  L i te r  L i te r  L i t e r  L i te r  Li ter  L i te r  L i t e r  

2,20 2,90 3,50 3,50 3,75 3,75 3,80 3,90 4,65 
10,52 - -  - -  - -  12,24 - -  - -  - -  12,70 
0,74 - -  - -  - -  0,74 - -  - -  - -  0,75 
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Die mittJeren Theile des Gemelkes weichen in ihrer Zusammensetzung nicht viel 
yon einander ah, sehr stark dagegen die emten und die letzten Theile. Das Serum 
erwies sich als konstant zusammengesetzt. A. Hebebrand. 

Edwin  A e k e r m a n n "  U e b e r  g e b r o c h e n e s  M e l k e n . -  Chem.-Ztg. 1901, 25,  

1160--1:162. 
Verf. hat das Ergebniss seiner Versuche in folgenden Ss zusammengestellt: 

1. Der Satz, dass beim gewShnlichen Melken der Fettgehalt der Kuhmilch yon An- 
fang bis zu Ende ununterbrochen steigt, ist nicht richtig. Er  "ist richtig ffir das- 
Melken der Zitze. 2. Jede Zitze liefert einzeln eine Milch, deren Fettgehalt normaler- 
weise yon Anfang bis zu Ende des Melkens ununterbrochen steigt. 3. Werden, wie 
gewShnlich, die Zitzen paarweise, sei es links-, rechtsseitig oder kreuzweise, gemolken 
so zeigt die Milch nach dem kusmelken des ersten Zitzenpaares ein Maximum an 
Fettgehalt, wird dann beim zweiten Zitzenpaar wieder fast so schwach wie beim Be- 
ginn des Melkens und steigt yon Neuem bis zam zweiten Maximum. Umgekehrt 
verhiilt es sich mit dem specifischem Gewichte. 4. Die Anfangs-Minima ffir den Fett- 
gehalt der Milch aus den einzelnen Zitzen zeigen geringe Unterschiede in dem Sinne, 
dass jedes folgende Minimum etwas hSher einsetzt als das vorhergehende. Das Gleiche 
scheint for die Maxima im Allgemeinen der Fall zu sein, jedoch sind hier durch un- 
gleichm~ssige Ausbildung der Zitzen Abweichungen denkbar. Die ansteigenden Werthe 
derMinimal- und Maximalzahlen lassen sich vielleicht durch mechanischc oder physio- 
logische Reize whhrend des Melkens erkltiren. Die mit vorstehenden Sh~zen an- 
scheinend im Widerspruch stehende Beobachtung H a r d y '  s (Vergl. das vorstehende 
Referat), dass beim Melken der Kuh eine stetige. Zunahme des Fettes yore Beginn 
bis zmn Schluss stattfinde, erklhrt Verf. in einer sphteren Mitthei]ung (Chem.-Ztg. 
1902, 26, 55) als die Folge einer yon H a r d y  eingehaltenen besonderen, yon der 
gew5hnlichen Art des Melkens abweichenden Melkweise. Die Milch der einzelnen 
Fraktionen, w e l e h e H a r d y  bei seinen Versuchen gewann und untersuchte, eatstammte 
allen 4 Zitzen. In der Praxis aber werden die Zitzen nur paarweise ausgemolken. 

A. Kirs~en. 

Hugo  Mas tbaum:  M i l c h v e r s o r g u n g  u n d  g c b r o c h e n e s  M e l k e n .  - -  Chem.- 
Ztg. 1902, 26, 248. 

Ein sehr betr~htlicher Theil der in Lissabon verbrauchten Milch ,wird durch 
amhulante Kfihe geliefert, die yon ihren Besitzern, gewShnlich zweimal am Tage, durch 
die Strassen getrieben und vor der Thiir der Konsumenten, je nach Bedarf gemolken 
werden. Diese Art der Milchversorgung widerstrebt in Bezug auf Reinlichkeit bei der 
Gewinnung und wegen der in Folge des gebrochenen Melkens ~usserst ungleichen Zu- 
sammensetzung des Produktes den hygienischen Anforderungen. Eine geregelte Milch- 
kontrolle wird ungemein erschwert. 

Von 400 im Jahre 1886 yon H o l t r e m a n  do R e g o  yon ambulanten Kfihen 
in Lissabon entnommenen Milchproben zeigten: 

unter 1 ~ Fett: 110 Proben ~ 27,5 ~ der Gesammtzahl 
you 1,0~2,7 , , 132 , ~- 33,0 , , 

, 2,7--5 . . 122 , --~ 30,5 , . 
fiber 5 , , 36 ~ --~ 9,0 , , ,, 

Ein seit dem 14. September 1900 bestehendes Milchreglement fordert, dass 
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Vollmilch im aUgemeinen mindestens 2,70/0 Fett und 80/0 fettfreie Trockensubstanz 
en&alte, dagegen Milch, die in Gegenwart des Kfmfvm ~ m d k e n  wird, hra~ht  hei 
ebenfalls 8 ~ fettfreier Trockensubstanz nur 2~ Fett zu enthalten. A. ~ r ~ .  

G. F a s c e t t i :  Die  V e r t h e i l u n g  d e r  M i l c h b e s t a n d t h e i l e  be im C e n t r i -  
f u g i r e n .  --  Milch-Ztg. 1901, 30, 566--567. 

:Es ist eine bekannte Thatsache, dass aus der dutch Centrifugiren gewonnenen 
Magermilch nur schwierig K~se zu bereiten ist und dass das Reifen solcher K ~ e  nur 
langsam vor sich geht. Diese Erscheinung wird anf die Fortnahme yon Milchbest{md- 
theilen und Organismen zurfickgefiihrt, welche beim Centrifugiren hauptsichlich in den 
Schlamm gehen. In wie welt Milchbestandtheile hierbel in Betracht kommen hat der 
Verf. dutch eine Untersuchung der einzelnen, helm Centrifugiren von Vollmileh zu 
erhaltenden Theile festzustellen versucht. Er  ist dabei zu dem Ergebniss gelangt, dass 
Eiweissstoffe und Mineralstoffe nur in geringer Menge in den Schlamm iibergehen. 
Bei 100 kg Vollmilch wurden im Durchschnitt 7,3 g Eiweissstoffe und 1,0 g Mineral- 
stoffe ira Schlamm vorgefunden. Diese Substanzen sind demnach nicht die Ursache 
der oben erwghnten Erscheinung. Vielmehr ist diese in der Wegnahme der organi- 
sirten und auch der 15slichen Fermente zu suchen. Die letzteren werden zum Theil 
beim Centrifugiren mechanisch mit in den Schlamm gerissen. Um also die normalen 
Bedingungen zur Giihrung tier Magermileh zu erneucrn, muss man vor allen I)ingen 
darauf sehen, ihr die weggenommenen Fermente wiederzugeben. A Hebebrand. 

Job.  S iede l :  V e r s u c h e ,  b e t r e f f e n d  das  S c h ~ u m e n  d e r  M i l c h  be i  E n t -  
r a h m u n g  mi t  S c h l e u d e r t r o m m e l n .  - -  Jahresber. MilchwirthschaftL Cen- 
tralstelle Oiistrow 1901, 2 1 4 2 2 .  

Schon frfiher hat Verf. Untersuchungen, welche den gleiehen Gegenstasd be- 
handeln, ausgeffihrt (Molkerei-Ztg. Berlin 1901, 11, 110--112) und hierbei gefunden, 
dass die stiekstoffhaltigen Verbindungen der Milch nicht die direkte Ursache des 
Sch~.umens der Milch sind. Neue Versuche ergaben, class sfisse und saure Molken 
und ebenso yon Eiweiss befreite Molken starker sch~umen als die entsprechende 
Milch. Aehnliche Schaumbildung zeigen kiinstlich herge~tellte L5sungen yon Milch- 
zucker und Kalk bezw. phosphorsauren Kalk in verdfinnter Milchs~ure.- Verf. glaubt 
daher annehmen zu kSnnen, dass der Gehalt der Milch an dieseu Stoffen in urdw.h- 
lichem Zusammenhang mit dem Sch~.umen der Milch steht. A. Kir~.~. 

Job.  S iede l  : B u t t e r m i l c h u n t e r s u c h u n g e n . -  Jahresber. Milehwirtbsdmftl. 
Centralstelle Gfistrow 1901, 26--28.  

Die einzelnen Buttermilchsorten - -  zun~chst dieienige, welche im Butterfass 
Zurfickbleibt, ferner die, welche zuerst und zuletzt ausgeknetet wird, sowie diejenige 
Buttermilch, welehe beim Schmelzen der Butter sich absetzt - - ,  besitzen verschiedene 
Zusammensetzung. Die ]etztere weist den hSchsten Gehalt an stickstofffreien und 
stiekstoffhaltigen Stoffen auf. Auch hat sie einen hSheren S/iuregrad als die anderen 
Soften Buttermilch. Die ausgeknetete Buttermilch ist ~rmer an stickstoffhaltigen und 
stickstofffreien Stoffen als die Buttermilch, welche im Fass zuriickbleibt. Die zuerst 
ausgeknetete Buttermiich enth~lt mehr stickstoffhaltige, dagegen weniger stickstoff- 
freie Stoffe als die gegen Ende des Kneteus gewonnene Buttermilch. Verf. ist der 
&nsicht, dass die nachgewiesenen Verschiedenheiten ihre Ursache im Butterungsvor- 
gang haben. ,4. K/raam. 
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Eiehloff: E i n  E i m e r  zu r  s e l b s t t h a t i g e n  E n t n a h m e  y o n  D u r c h s c h n i t t s -  
p r o b e n  y o n  d e r  M i l c h  e i n z e l n e r  Kf ihe .  - -  Molkerei-Ztg. Hildesheim 
1901, 15, 801--802. 

Bei der Zucht nach Leistung ist 5fteres Probemelken und Prfifung der Milch 
auf Fettgehalt nothwendig. ])ie Probenahme soil durch den vom Verf. konstruirten 
Appamt sicherer gestaltet werden. An den Eimer der Probemelkwage ist ein doppelt 
durchbohrter Abflusshahn angebracht, welcher beim 0ffnen in Folge der verschiedenen 
Weite beider Durchbohrungen die Hauptmenge der Milch in das Sammelgef~s leitet, 
den anderen sehr kleinen, aber aliquoten Theil, in das zum Aufsammeln der Probe 
untergehangene Gefiiss abfliessen lfisst. Beim Gebrauch dieser Probenahmevorrichmng 
wird das Durchmischen der Milch, welches ffir die Entnahme einer richtigen Durch- 
schnittsprobe unbedingt erforderlich ist und welches Zeit und Sorgfalt beansprucht, 
erspart. Fertige Probenehmeimer liefert lZfartwich-Greifswald, Langestr. 73. 

A. Kirsten. 

E. Grohmann: U e b e r  d id  B e z i e h u n g e n  des  s p e c i f i s c h e n  G e w i c h t e s  der  
K u h m i l c h  zu den sie b i l d e n d e n  S t o f f e n . -  MittheiI. landw. Inst. Leipzig 
1901, 2, 55--90.  
Die F l e i s c h m a n n ' s c h e n  Formeln zur Berechnung der Trockensubstanz und 

des Fettes liefcrn unter der Voraussetzung zutreffende Ergebnisse, dass das specifische 
Gewicht der fettfreien Trockensubstanz konstant ist. ])ass dies zutrifft, folgert F l e  isch- 
mann  aueh aus der Thatsache, dass die nach der Formel berechneten Werthe yon 
den direkt bestimmten nur wenig abweichen. Von V i e t h  (Milch-Ztg. 1888, 17, 323) 
wurde gefanden, dass die Uebereinstimmung der analytisch ermittelten Werthe mit den 
berechneten auf einem bestimmten Verh~.ltniss der Menge der einzelnen Bestandtheile 
der fettfreien Trockensubstanz beruht; er land, dass in den yon ibm untersuchtea 
F~llen das VerhMtniss ffir Asche : Protein : Zucker ~ 1 : 5 : 6 war; aus spii.teren 
Versuchen (Milch-Ztg. 1894, 23, 187) berechnete er ein Verhiiltniss wie 2 : 1 0 : 1 3 .  
M. Kf ihn  (Mileh-Ztg. 1889, 18, 924), welcher bei seinen Versuchen land, dass der 
nach der F l e i s c h m a n n ' s c h e n  Formel berechnete Trockenriickstand durchg~.ngig um 
0,1 his 0,6~ zu hoch sei, schliesst daraus, dass die Formel nicht ffir jede Milch, da 
je nach l~asse und Haltung des Viehes, deren Zusammensetzung verschieden sei oder 
sein kSnne, Gelmng haben k6nne. Dieser Ansicht stimmt auch F l e i s c h m a n n  bei 
und derselbe schl~gt vor, die seiner Formel zu Grunde gelegten Konstanten in einzelnen 
F~llen, z. B. ftir einzelne Gegenden, besonders zu bestimmen. 

Der Werth 1,600734 ffir das specifische Gewicht der fettfreien Trockensubstanz, 
welcher der F l e i s c h m a n n ' s c h e n  Formel zu Grunde liegt, hatte sieh ergeben aus 
der Untersuchung yon Milch, die yon Kfihen mit dem Charakter des ~Niederungsviehes 
entstammte. Der Verf. stellte seine Versuche an mit Milch, welche in der Hauptsache 
dem in Gebirgsgegenden gehaltenen HShenvieh entstammte. Aus dem tabellarisch 
zusammengefassten Ergebniss der zahlreich ausgefiihrten Analysen ist zu ersehen, dass 
bei den unter Anwendung der F l e i s c h m a n n ' s c h e n  Formel ausgeffihrten Berech- 
nungen nur zum Theil ann~hernd richtige Werthe fiir die Trockensubstanz erhalten 
wurden und dass bei gleichem specifischem Gewich~ verschiedener Milchsorten nicht 
immer deren Zusammensetzung gleich ist. Die bei den Eihzelversuehen beobachteten 
Grenzen der Abweichungen zwisehen dem berechneten und dora analytisch gefundenen 
Gehalte an Trockensubstanz bewegen sich zwisehen J 0,890 und + 0,708 ~ Die Angabe 
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V i e t h ' s ,  dass beim VerhKltniss yon Asche : Protein : Zucker -~- 2 : 10 : 13 eine 
ann~hernde Uebereinstimmung zwisehen den nach der F l e i s c h m a n n ' s c h e n  Fro'reel 
berechneten Werthen mit den analytisch gcfundenen vorhanden sei, wird dutch des 
Verf. Versuche nicht bestfitigt, vielmehr geht aus den letzteren hervor, dass ein kon- 
stantes Verhfiltniss zwischen dem Gehalte der Milch an den genannten Stoffen nicht 
besteht, dass aber auch ein verhndertes VerhEltniss nicht immer einen Einfluss auf 
das specifische Gewicht der fettfreien Trockensubstanz ausfibt. Veff. vertritt die An- 
sicht, dass das specifische Gewicht der fettfreien Trockenmasse nicht als konstant 
angenommen werdeu kann, da weder der Gehalt der Milch an den einzelnen Stoff- 
gruppen, noch das specifische Gewicht dieser Gruppen und ihrer Bestandtheile allein, 
sondern gewisse Verbindungen derselben das specifische Gewicht der fettfreien Tmcken- 
substanz bedingen. Wahrscheinlich stehen die Eiweissstoffe, insbesondere das Kasei~, 
und die Salze der Milch in wechselnden Beziehungen zu einander. Eine Erklirung 
ffir diese Annahme geben besondere nach verschiedener Richtung hin ausgeffihrte 
Untersuchungen. Beispielsweise zeigten Mischungen yon Milch und Natronlauge ein 
niedrigeres specifisches Gewicht, als aus den bekannten specifischen Gewichten der 
Einzelfliissigkeiten berechnet werden konnte. 

Zum Zwecke der Beantwortung der Frage, ob und in welcher Art ein Zusammen- 
hang zwischen dem Fettgehatte der Miich und ihrem Gehalte an fetdreier Tmcken- 
substanz, sowie an den einzelnen diese zusammensetzenden Stoffgruppen besteht, d. h. 
ob und in wclchem VerhMtniss mit steigendem Fettgehalte das Gleiche in Beziehung 
auf den Gehalt an fettfreier Trockensubstanz der Fall ist, wurden die Analy~nergeb- 
nisse der 87 Milchproben in drei Gruppen gebracht. Gruppe I umfasst alle Milch- 
proben mit einem geringeren Fettgehalt als 3 ~ Gruppe II  alle Milchproben, deren 
Fettgehalt zwischen 3--4~ betrgtgt und Gruppe III  diejenigen, welche mehr als 
4~ Fett enthalten. 

Mit t | e r e r  Mittlorer 
Gehal t  an Fett Gegen Gruppe I Gohal t  an  f e t t f rv iv r  

Trockensubs tanz  

Gruppe I 2,736 ~ -- 8,737 ~ 
, lI 3,440 , -]- 0,704 ~ 8,958 , 
, I l l  4,688 , ~ - 1 , 9 5 2  , 9,036 , 

Gegen Gruppe I 

+ 0.221% 
~ 0,299 �9 

Diese Mittelzahlea der drei Gruppen zeigen, class mit steigendem Fettgehalte 
eine :ErhShung des Gehaltes an fettfreier Trockensubstanz, wenn auch nichg im g l ~  
Masse, Hand in Hand geht. Aus einer weiteren Zusammenstellung is( ersichtllch, 
dass der erhShte Gehalg an fegtfreier Trockenmasse zwischen Gruppe I und I [  zumeist 
auf einen erhShten Zuckergehalt zurfickzuffihren is(. Der Mehrgehalt der Gruppe I l I  
gegenfiber der Gruppe I isg hervorgerufen durch einen erhShten GehalL sowohl an 
Asehe, wie an Protein und Zucker, gegeniiber der Gmppe I[  nur durch ein Plus an 
Asche und Protein. Die Steigerung des Gesammttrockengehaltes der gehaltreicheren 
Milch is( also fast allein (lurch die ErhShung des Fettgehaltes hervorgerufen. 

A . K ~  

W i m m e r '  s M i 1 c h p u 1 v e r. - -  Jahresbericht des milchwirthschaftlichen Instituts zu 
Hameln fiir 1900. 
Das Milchpulver enthielt: Wasser 4,34, Fett 23,58, Proteinstoffe 22,89, Milch- 

zucker 41,16, k ~ h e  7,61 ~ Die LSsung in der neunfachen Meuse heissen Wassers 
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hatte ein specifisches Gewicht yon 1,0273, war durchschimmerad, yon gelblicher Farbe 
und zeigte auf der Oberflii.che nach kurzem Stehen grosse Fetttropfen. U. Mai. 

Ernst  (~.utzeit: E i n e  M e t h o d e ,  das  s p e c i f i s c h e  G e w i c h t  des  M i l c h -  
p l a s m a s  u n d  des M i l c h f e t t e s  in M i l c h  zu b e s t i m m e n .  - -  Milch-Ztg. 
1901, 30, 513--515. 
Unter Milchplasma versteht der u diejenige Flfissigkeit, welche iibrig bleibt, 

wenn man sich die Fettkfigelchen entfernt deakt. Das specifischo Gewicht des Milch- 
plasmas Sp und des Milchfettes Sf lassen sich berechnen, wenn man emaittelt hat das 
specifische GewichvS 1 mad den Fettgehalt fl einer Milch and das specifische Gewicht 
S 2 und den Fettgehalt f2 einer aus derselben hergestellten Magermilcb. Die Berech- 
nung geschieht nach den folgenden Formeln, welche der Verf. entwickett: 

~" ~ __ I 1 I. ~p ----- fl -~--f~'~l II. 2f  P~ ~I--Pt 22 HI. Sp ~- - - .  VI. Sf ~ - - .  
fl -- f~ P2--Pt 2p 2f 

In diesen Formeln bedeuten Pt und p~. den Procentgehalt der Milch und der Mager- 
1 1 

milch an Plasma (100--f, bezw. 100--f2). 2 i i s t  = S-~ und 22 - - ~ .  

Voraussetzung bei der Aufstellung obiger Gleichungen ist, 1. dass das speei- 
fische Gewicht der in der Magermilch verbleihenden Fettkiigelchen dasselbe ist, wie 
das der in den Rahm gehenden Fettkiigelchen, 2. dass die Fettkfigelchen nur aus Fett 
bestehen und 3. dass das specifische Gewicht des Plasmas der Magermilch dasselbe 
ist wie das der Milch. Bei Mischmilch yon frisehmilchenden und altmilchenden Thieren 
wird die erste Voraussetzung nicht genau zutreffen. Auch die 2. uud 3. Voraussetzung 
treffen nicht genau zu, wenn die allgemeine Annahme richtig ist~ dass jedes Fett.kfigelchen 
yon einer Hflle der festeren Bestandtheile des Plasmas dutch Attraktion umgeben ist~ 
Wie indessen Versuche des Weft. ergeben haben, ist der Einfluss dieser Faktoren nut 
ein geringer und steltt die Methode nicht in Frage. Bei den Untersuchungen des 
Verf. mit der Milch einer Anzahl yon Kfihen schwankte der Werth fftr Sp zwischen 
1,0341 und 1,0346, fiir Sf zwischen 0,906 und 0,953. A..Hebebrand. 

M. Siegfeld: U n t e r s u c h u n g e n  f iber  d i e G e r b e r ' s c h e M e t h o d e  d e r M i l c h -  
f e t t b e s t l m m u n g .  - -  Molkerei-Ztg. Hildesheim 1901, 15, 797--799: 

Bei der Best immmag des Fettes in Milch nach genanntem Verfahren scheidet 
sich zuweilen zwischen S/ture- und Fettschicht ein Pfropfen ab oder oberhalb der Fett- 
siiule bildet sich ein Schaum. Beide Uebelst~inde machen sieh beim Ablesen sehr 
stSrend bemerkbar und machen das Ergebniss ungenau. Die Versuche des Verf. be- 
zweckten die Ursachen der bezeichneten Uebelst~nde festzustellen und Mittel zu ihrer 
Vermeidung aufzufinden. Bei Magermilch und ges~uerter Milch, na:mentlich bei Butter- 
milch, treten die Pfropfen h~ufiger und st/irker aaf als bei sfisser Vollmilch. H5here 
Koneentration der angewendeten S~ure begiinstigt die Pfropfenhildung, desgleichen 
die 1/ingere Aufbewahrung der durchgeschfittelten Proben bei h5herer Temperatur. Am 
zweckmassigsten hat sich fiir die Untersuchung-eine S~ure yon spee. Gew. 1,800 bis 
1,810 erwiesen, w~.hrend nach G e r b e r  die Sfi.ure ein spec. Gew. yon 1,820--1,825 
haben sell. Auch bei der veto Verf. abge/i.nderten und schon frfiher mitgetheilten 
(Molkerei-Ztg. Hildesheim I899, 13, 51--52) Methode der Fettbestimmung nach 
B a b c o c k  wir.d am besten eine S~ure veto spec. Gew. 1,800--1,810 gebraucht. Die 
Pfropfenbildung wird befSrdert durch Selbstshuertmg der Milch, dagegen, wurde veto 
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Verf. nach vorangegangenem Zusatz reiner Milchsiure zur Milch keine Pfropfenab- 
scheidung beobachtet. 

Die Schaumbildung ist eine Folge yon ungenfigendem Oentrifugiren bezw. yon 
zu raseher Abkfihlung der Butyrometer. Der Schaum kann oft schon dutch lelses 
Aufklopfen der Butyrometer beseitigt werden, im anderen Falle ist kurzes Anw~mea 
im Wasserbad und wiederholtes Cevtrifugircn erforderlich. Das Heizen der Centrifuge 
mit Gas oder SpirJtus durch Unterstellen einer Flamme wrthrend des Centrifugirens 
wird als sehr zweckm~ssig bezeichnet. 

S i e d e l  und H e s s e  (Milch-Ztg. 1901, 3 0 ,  337; diese Zeitschr. 1902, 5, 417) 
machten die Beobachtung, dass das Volumen der Fettschieht noch welter ztmimmt, 
~venn die Priifer liingere Zeit im Wasserbade stehen und besonders dann, wenn Milch 
yon h5herer Temperatur zur Untersuchung gelangte oder wean tier Milch Kalium- 
bichromat zum Haltbarmachen zugesetzt worden war. Verf. best~tigt dutch elgene 
Versuche diese Beobachtungen und erkl~irt dieselben aus dem Verhalten des Amyl- 
alkohols, welcher unter den angegebenen Verh~lmiasen leichter dutch die angewendete 
Schwefels/i.ure zersetzt wird. In Folge dessen gelangen beim Centrifugiren mehr un- 
15sliche Reaktionsprodukte mit der Fettschicht zur Abscheidung. Ffir die Pmxis er- 
giebt sich aus den angeffihrten Beobachtungen, dass die durchgeschfittelten Proben 
vor dem Centrifugiren nieht iiberflfissig lange im Wasserbade erw~rmt werden dilden; 
letzteres ist nut nothwendig, wenn die Milch mit Formalin versetzt uad in Folge 
dessen das Kasein sehwer 15slieh geworden war. A .  Kirslva. 

F r a n z  U|z: B e i t r / i g e  zu r  M i l c h u n t e r s u c h u n g  m i t t e l s  R e f r a k t o m e t e r s .  
Oesterr. Chem.-Ztg. 1901, 4, 509--510;  Mileh-Ztg. 1902, 31, 49--50.  

Nach den Arbeiten yon ] q a u m a n n ,  B r a u n  und T e i c h e r t  kann (]as 
W o I l n y'sche Milchrefrak~ometer zu verschiedenen Zwecken bei der Milchtmtersuchung 
verwendet werden. Auch A. V i l l i e r s  und W. B e r t a u l t  (Diese Zeitschr. 1898, 
1, 651) haben darauf hingewiesen, dass zur Ermittelung von Milchverfiilschungen 
durch Wasserzusatz die Bestimmung des Brechungsindex der Molken benutzt werden 
kann. Dem entsprechend verwendete Verf. ein P u l f r i c h ' s c h e s  Refraktometer. Die 
zu untersuchende Milch l~sst man freiwillig (am besten dutch Einstellen in den Brut- 
schrank bei 37,5 ~ gerinnen. Das Serum wird filtrirt und das klare Filtrat zur Be- 
sfimmung der Refraktion" benutzt. Essigsfiure zur Abscheidung des Kaseins g u  v e r -  

w e n d e n ,  ist nicht vortheilhaft, da die Refraktion der Essigs~ure hSher ist, sis die d e s  

Serums. Verf. verwendete eine Vollmilch, welche durch Zusatz verschiedener Mengen 
:Leitungswasser absichflich verfBJscht worden war. Die Refraktion des Wassers betrug 
1,3328 bei 15 o. Vollmilch yon nachstehender Zusammensetzung zeigte bei 150 fol- 
gende Refraktion : 

Waaser 

0 ~  
5 ,  

Vollmilch mit 10 , 
20 , 
25 �9 

Refrsktion [ Wsaser Eefraktlon 

1,3431-1,3442 I ~ 30 % 1,8394--1,~03 
1,3425--1,8480 I ]33t/s , 1,8401 
1.3418--1,3425 ; Vollmilch mit ~ 40 , 1,8390--1,9~3 
1.3411--1,3412 ! ] 50 , 1,3384--1,8388 
],3405 J | 60, 1,3373 J 

Von den bisher angewendeten Verfahren zum Nachweis einer MilchverfMschung 
dutch Wasserzusatz giebt die Bestimmung des spec. Gew. des Sertuns zuverl~ssigere 
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Anhaltspunkte als die Priifung des Serums attf Anwesenheit yon ~itraten. Die 
Diphenylamin-Reaktion versagt, wenn die Milch bis zur Abscheidung des Serums 
l~,ngere Zeit stehen musste. A. I(irsten. 

R. B r a u n :  D i e  B e s t i m m u n g  de s  M i l c h z u c k e r s  m i t  d e m  W o l l n y ' s c h e n  
M i l c h f e t t - R e f r a k t o m e t e r  im V e r g l e i c h  zu  d e n  a n a l y t i s c h e n  u n d  
p o l a r i m e t r i s c h e n  B e s t i m m u n g s m e t h o d e n . -  Milch-Ztg. 190 t ,  8 0 ,  
578- -579 ,  5 9 6 - - 5 9 9  und 613- -616 .  

Der Verf. bat die yon W o 11 n y ausgearbeitete Methode d.er refraktometrischen 
Milchzuckerbestimmung auf ihre Brauchbarkeit geprfift und die Ergebnisse seiner Arbeit 
nach einer kurzen vorliiufigen Mittheilung (Diese Zeitschr. 1901, 4, 897) nun ausfiihr- 
lich verSffentlicht. Er  giebt zuniichst eine eingehende Uebersich~ der fiber die Be- 
stimmung des Milchzuekers vorhandenen Litteratur und beschreibt dann das yon ihm 
benutzte Veffahren der refraktometrischen Bestimmung. Den im Refraktometer abge- 
lesenen Graden entsprechen die in der nachfolgenden Tabellc angegebenen Procente 
Milchzueker. 

T a b e l l e  zu r  r e f r a k t o m e t r i s c h e n  B e s t i m m u n g  des  M i l c h z u c k e r s  in de r  
Milch.  

i 
Ska]en-  I Mflch- 

thei le  zucker  
o] o 

3,1 1,75 
2 1,80 
3 1,85 
4 1,90 
5 1,96 
6 2,01 
7 2,07 
8 2,12 
9 2,18 

4,0 2,23 
1 229 
2 2,35 
3 2,4:0 
4 2,45 
5 2,50 
6 2,55 
7 2,60 
8 2,65 
9 2,70 

5,0 2,75 

' Milch- Milch- Ska lon-  zuckerMiJch" Ska len -  I zucker  Ska len-  zucke r  
the i le  the i le  ! thei le  

~ I ~ ~ 

5,1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

7,0 

Ska leu -  ~l Milch- 
thei lo  I zucker  

, % 
L 

', 2,80 7,t 13,82 
~ 2,85 2 I 3,87 
I i 
~ 2,91 3 I 3,93 
I I 2,96 4 3,98 

3,01 5 4,03 
3 06 6 4,08 
3,11 7 4,13 
3,16 8 4,18 
3,21 9 4,23 
3,26 8,0 t+ 4,28 
3,31 1 4,33 
3,36 2 4,38 
3,42 3 4,44 
3,47 4 4,49 

5 4,54 3,52 
3,57 6 4,59 
3,62 7 4,64 
3,67 8 4,69 
3,72 9 4,74 
3,77 9,0 4,79 

Milch- 
Ska len-  zucker  

thei le  ~ 

9,1 4,84 
2 4,89 
3 4,95 
4 5,00 
5 5,05 
6 5,10 

I r 7 - o,15 
8 J 5,20 

11,1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5,85 
5,90 
5,95 
6,00 
6,05 
6,10 
6,15 
6,20 

9 
10,0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I I ,0  

5,25 9 6,25 
5,30 12,0 6,30 
5,35 1 6,35 
5,40 2 6,40 
5,45 3 6,46 
5,50 4 6,51 
5,55 5 6,56 
5,60 6 6,61 
5,65 7 6,66 
5,70 8 6,71 
5,75 9 6,76 
5,80 13,0 6,81 

18,1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

14,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

15,0 

6,86 
6,91 
6,97 
7,02 
7,07 
7,12 
7,17 
7,22 
7,27 
7,33 
7,38 
7,43 
7,48 
7,53 
7,58 
7,63 
7,68 
7,73 
7,78 
7,84 

Die Zuverlfissigkeit der refraktometfischen Milchzuckerbestimmung hat der Verf. 
durch Vergleich mit der gewichtsanalytischen :Bestimmung bei einer Anzahl yon Kuh- 
milchproben erwiesen. Dagegen l~isst die Methode bei der Untersuchung der Milch 
anderer S~iugethiere im Stich. Bei der Frauenmilch Eillt das Albumin mit dem 
Kasein so feinflockig aus, dass eia annhhernd klares Serum nicht zu erzielen und die 
refmktometrische Bestimmung des Zuckers daher unmSglich ist. Wfthrend die grSssten 



[Zeitsehr. s Unt,~'~lebung 782 Litteratm-. La. l~ahr.- u o ~ l .  

Differenzen bei den beiden Bestimmungsmethoden des Milehzuckers aus Kuhmilch - - 0 , 0 8  
und -~ 0,0540/0 betrugen, war bei der Milch anderer S~ugethiere die geringste Diffe- 
renz 0,15, die grSsste 2,24 ~ Der Hauptgrund ffir dieses versehiedene Verhalten 
dfirfte in dem erheblich grSsseren Gehalt der betreffenc[en Milchsorten an Albumin liegen. 

Aus der Tabelle fiber die Zusammensetzung verschiedener Milchsorten, welche 
tier Verf. giebt, seien nachstehend zwei neuere yon R a m o o t ausgeffahrte Analysen 
bier mitgetheilt : 

Kasein Albumin Fett Mtlehzucker ~ l ~  

Schweinemileh 3,98 ~ 1,62 ~ 4,55 ~ 3,34 ~ 1,09"/o 
Hundemilch 4,66 , 3,04 ~ 8,10 �9 3,11 , 1,05 s 

Die refraktometrlsehe Methode t~isst auch bei l~efyr und Kumys und eigen~fun- 
licher Weise auch bei reinen Milchzuckerlbsungen im Stich. Bei letzteren wtmien 
viel zu niedrige Zahlen erhalten. 

Die reh'aktometrische Milchzuckerbestimmung dfu'fte besonders hei der Kontmlle 
yon Kindermilch, wo der Milehzuekergehalt eine Rolle spielt~ zu empfehlen sein. Der 
Veff. hespricht kurz die verschiedenen Methoden der Herstellung kfinstlicher Kinder- 
milch. A n  dieser Stelle sei nur die procentige Zusammensetzung der B a e k ~ t t s -  
Milch wiedergegeben. 

Kasein Albumin Fett  Mflehzucker Salze 

1. Sorte 0,6 ~ 0,8 % 3,0 ~ 5,6 ~ 0,4 ~ 
2. , 1,6 , 0,4 , 3,0 �9 5,0 ~ 0,4 , 

A. Hebebra~d. 

L i t t e r a t u r .  
Lewkowitsch,  D,'. J . ,  Konsultstionschemiker und Ingenieurchemiker, Examinator in Yett- 

und Oel-Indus~rie am ,City and Guilds of London Institute':  L a b o r a t o r i u m s b u c h  
f a r  die  F e t t -  und  O e l - I n d u s t r i e .  Gr. 8 ~ ~ und 148 Seiten. u  Vie -  
w e g  u. S o h n ,  Braunschweig 1902. Preis geh. 6,00 M. 

Unter den vielen HflfsqueUen, Tabellensammlungen, Kalendern far den Chemiker im 
Laboratorium und im Betriebe nimmt das vorliegende Werk, welches nur tabeilarische Ueb~- 
sichten bringt, in der That als Laboratoriumsbuch eine beaehtenswerthe Ste]laug ein, da 
Speeia|gebiete: Fette, Wachsarten, deren Bestandtheile, die technisehen Produkte der Pert-lind 
Oelindustrie ausschliesslieh bearbeitet wurden und zwar auf Grund eigener Erfahru~ lind 
kritischer Sonderung der vorliegenden Angaben der spec. Gew., Schmelzpunkte, Liislichkeitw 
verhtfltnisse u. s. w. 

Auf 144 Druckseiten im Quartforma~ sind in 2 Bauptschni~ten: I. Systematik der Fette 
und Waehse und Untersuehung derselben; II. Fette uud Oele und Waehsarten und die daraus 
erhiLltlichen technischen Produkte, 89 Tabellen aufgenommen, welehe ein willkommenes Naeh- 
schlagematerial fiir den Sachverstiindigen bei der Beurtheilung der genannten Stolfe und Pr~ 
parate und nicht minder fiir die Betriebsehemiker der Fett-, Seifen-, Kerzenfabrikation und 
verwandter Industrien bieten. A. H//@~'. 

Lebbln, Dr. Georg, Gerichtlicher Saehverst/indiger for den Verkehr nit Arzneimitteln nna 
Giften am Kgl. Landgericht I Berlin: Die Geheimmittelfrage im Lichte der Reichs. 
gesetzgebung, eine Kritik des Bundesrathsbeschlusses vom 25. Januar 1900. Berlin W. 
1901. -- Verlag yon Max Caspari. Preis 1 M. 

Die Beleuehtung der Geheimmittelfrage, deren allenfal|sige L6sung durch zweckm/iasige 


