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0-Aufnahme und C 0 2  - Ausscheidung war gleichmassig gesteigert, 
C Oa d e r  r e s p i r a t o r i s c h e  Q u o t i e n t  ~ blieb unveriindert. NachF ink-  
Oa 

1 e r  unterliegt im Fieber die C 02-Produktion grosseren Schwankungen 
als der 0-Verbrauch , aber der respiratorische Quotient ist nur vom 
Ernahrungszustand abhangig. Er experimentirte bei hiiherer und bei 
niederer Temperatur der Umgebung und fand fur fiebernde Thiere bei 
25.64O c. den 0-Verbrauch im Mittel um 20.9 pCt., die C02-Abgabe 
um 22.8 pCt. gesteigert, bei 6.100 C. erstere um 10.8 pCt., letztere um 
4.4 pCt. Die Warmeproduktiori der fiebernden Thiere war starker, 
wahrend die Korpertemperatur im Steigen war als zur Zeit, wo sich 

Ueber die physiologische Wirksamkeit des j odsauren und 
bromsauren Chinins von c. C a m e r o n  (Chem. News 1882, 227). 
Nach den Erfahrungen des Verfassers sind die genannten Salze wirk- 
samer als die jod- und bromwasserstoffsauren Salze. Das jodsaure 
Chinin, aus frisch gefalltem Chinin und Jodsaure dargestellt, krystalli- 
sirt in mikroskopischen Nadeln; es lost sich in 700 Theilen kalten 
Wassers, leicht in Salzsiiure und in Weingeist , wenig in absolutem 
Alkohol, Aether und Chloroform. Es Iasst sich, ohne sich zu veran- 
dern, auf 60° erhitzen. Das bromsaure Chinin - auch aus Baryum- 
bromat und Chininsulfat erhaltlich - krystallisirt ebenfalls in mikro- 
skopischen Nadeln. E s  liist sich in 250 Theilen kalten Wassers, leicht 
in Sauren und Weingeist, wenig in Aether und in Chloroform. Ini 
trockenen Zustande lasst sich das Salz ohne Zersetzung bis auf 1000 
erhitzen. Nach Einnahme von jodsaurem Chinin erscheinen Jodsaure 
und Jodwasserstoffsaure sehr bald im Urin, spater Chinin. 

dieselbe wieder senkte. Herter. 

m o t t e n .  

Analytische Chemie. 

Ueber die Bestimmungsmethoden von Extrakt und Glycerin 
im Weine von R. K a y s e r  (Repert. d. anal. Chem. 1882, No. 8, 113 bis 
117, No. 9 127-132, No. 10 145-150). Der Verfasser controlirte 
zunachst die von N e s s l e r  und B a r t h  (diese Rerichte XV, 959) ge- 
machten Angaben fiber die Verdunstung des Glycerins beim Abdampfen 
des Weines behufs der Bestimmung seines E x t r a  k t g  e h a1 t e s, und 
erklart sich, gestutzt auf die von ihm angestellten Versuche, mit den 
Angaben dieser beiden Analytiker einverstanden , sofern es sich um 
Wein handelt, welcher in 50 ccm 5 ccm Alkohol und etwa 0.5 g Gly- 
cerin enthalt. Auf den Glycerinverlust von Einfluss ist sowohl die 
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Menge der zur Verdampfung gelangenden Fliissigkeit, als auch die 
Natur des Lijsungsmittels , wahrend die Glycerinmenge hierbei von 
wiwesentlicher Bedeutung ist. Es ist nicht statthaft, bei den mit Ver- 
diiiisteii des Liisungsmittels verbundenen Glycerinbestimmungeii fur 
den entstandenen Verlust einen bestimmten Procentgehalt des Gly- 
cerins als verloren zu betrachten und diesen als Correktur den er- 
haltenen Glycerinmengen etwa hinzu zu rechnen. Eine derartige Cor- 
rektur ist nur dann zulassig, wenri die Verlustgriissen an Glycerin fur 
bestimmte Verhaltnisse bekannt sind und alsdann die Bestimmung 
unter gleichen Bedingungen vorgenommen wird. Barytzusatz, welcher 
nach G r e t e  (diese Berichte XIII, 11’71) und nach N e s s l e r  und B a r t h  
(1. c.) die Verdampfung des Glycerins aufhebt, verhindert nach K a y s e r  
dieselbe nicht. Auch findet K a y s e r  die Angabe von N e s s l e r  und 
B a r t h ,  dass das Eintrocknen des Weines uber Schwefelsaure oder 
Yhosphorsaureanhydrid im Vacuum nach dem Vorschlage yon Mag n i e r  
d e  l a  S o u r c e  (diese BerichteIX, 1935) und R. U l b r i c h t  (diese Be- 
richte X, 128) ein glycerinfreies Extrakt liefert, nicht bestltigt: es geht 
dabei nur ein geringer Theil des Glycerins verloren. - Bei der meist 
angewendeten Extraktbestimmungsmethode: Eindxmpfen des Weines 
im Dampfbade und Trocknen des Ruckstandes bis zur Gewichfscon- 
stanz bei 1000 C., betragt der Verlust an Glycerin bei Anwendung 
von 10 ccm Wein etwa 0,12 g pro 100 ccrn. - Was die Bestimmung 
des G l y c e r i n s  im Weine anbetrifft, so modificirt Verfasaer die R e i -  
cha rd t -Neubaue r ’ sche  Methode (diese Berichte XI, 2139) fur Weine 
mit 0.5 pCt. und mehr Zuckergehalt in fblgender Weise: 100 ccm des 
Weines werdefi in einer genau taiirten Schalr im Dampfbade bis zur 
diinnen Syrupconsistenz eingedunstet, dann so viel als moglich von dem 
Itiickstande in ein 100 ccm Kolbchen gegossen und der an der Schale 
haften gebliebene Theil des Ruckstandes nebst der Schale zuruck- 
gewogen. Zu dem in dem Kiilbchen befindlichen Extrakte wird Kalk- 
milch unter fortwahrendem Schutteln so lange zugesetzt , bis pin mit 
eiuem Glasstabe herausgenommenes Probchen Curcumapapier deutlich 
braunt. Hierauf fiillt man das KGlbchen etwa bis zur Halfte mit 
Aetheralkohol auf, schuttelt einige Minuten anhaltend, fugt wieder 
Aetheralkohol bis zur Marlre hinzu und schiittelt wiederiim. Nach 
Klarung der Flussigkeit hebt man mit einer Pipette eine bestimmte 
Menge derselben heraus, dunstet ein und wagt. - Nach den Ver- 
suchen des Verfassers geht bei Losungen, welche einen Zuckergehalt 
von mehr als 2 pCt. haben, Zucker in den Aetheralkohol iiber, wes- 
halb man stets zu viel Glycerin findet; bei zuckerarmen Weinen er- 
giebt sich immer etwas zu wenig Glycerin. - Verfasser versuchte 
xchliessIich die von Mu t e r  (diese Berichte XIV , 101 1)  veroffentlichte 
(3lycerinbestimmung, welche sich auf das bekannte Verhalten von 
Glycerin zu Kupferoxydhydrat griindet, fur die Weinuntersuchung ver- 
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wendbar zu machen. Bei den beziiglichen Versuchen fand er, dass 
1.8568 g Glycerin 1.370 bis 1.405 g Kupferoxyd in Losung zu halten 
vermag, oder 1 g Kupferoxyd entspricht im Mittel 1.339 g Glycerin. 
Nach Priifung des Verhaltens der im Weine vorkommenden Sauren 
und des Zuckers in alkalischer Lijsung zu Kupferlosung giebt K a y s e r  
folgende Vorschrift fur die Glycerinbestimmung in Weinen, die keinen 
wesentlichen Zuckergehalt ' (0.1 -0.3 pCt.) besitzen: 100 ccm Wein 
werden rnit Kalkmilch schwach ubersittigt , mit 50 ccm Alkohol ver- 
setzt und dann 24 Stunden stehen gelassen. Hierauf wird filtrirt und mit 
50 procentigem Weingeist ausgewaschen. Das Filtrat wird rnit 100 ccm 
Kalilauge (1 : 2) versetzt. Hierzu fugt man dann 50 ccrn KupferlBsung 
(200 g Kupfersulfat im Liter), schuttelt um und erwarmt 1/2 Stunde 
im Wasserbade in einem mit Riickflusskiihler versehenen Kolben. 
Nun lasst man v o l l s t a n d i g  erkalten, ehe man noch 50 ccm Kupferl 
losung unter Umschutteln hinzufugt. Man filtrirt und wascht aus. 
Das Filtrat bringt man am besten auf 1 L und bestimmt in einer be- 
liebigen Menge desselben das Kupferoxyd. Proskaner. 

Die Bestimmung des Weinsteins und der Weinshure im 
Weine von R. K a y s e r  (Repert. d. anal. Chernie 1882, No. 10, 150 bis 
153). Verfasser controlirt die Methode von B e r t h e l o t  und F l e u r i e u  
(Zeitschr. f .  anal. Chemie 3 ,  216), sowie diejenige von N e s s l e r  und 
B a r t h  (diese Bem'chte XV, 962) durch Versuche an Losungen von 
bekannter Zusammensetzung mit Berucksichtigung der bei Weinunter- 
suchungen vorhandenen Verhaltnisse. Es ergiebt sich fur den Ver- 
fasser der Schluss, dass ein Wein, der mehr Weinsaure enthalt, als 
seinem Kaligehalt entspricht, wenn man letzteren auf Weinstein be- 
rechnet, rnit Sicherheit als mit Weinsaure versetzt betrachtet werden 
kann. Zu diesem Zwecke hat man sowohl die Weinsaure fur sich, 
als das vorhandene Kali zu bestimmen. Zur Bestimmung der Wein- 
saure und vielleicht auch zur Kalibestimmung ist das von N e s s l e r  
und B a r t h  (1. c.) angegebene Verfahren sehr geeignet, nur muss man 
f i r  den Fall, dass Weinsaurezusatz zu dem zu untersuchenden Weine 
stattgefunden hatte , die Halfte des Weines vor dem Eindunsten mit 
Kali sattigen. Hierzu hilt  man sich zweckmissig eine Losung von 
Kaliumcarbonat vorrathig, von der man so vie1 zu der Weinhalfte zu- 
triipfelt, bis schwach alkalische Reaktion vorhanden ist. 50 ccm Wein 
werden mit Kaliumcarbonat versetzt, dann mit 50 ccm von dem ur- 
sprunglichen Wein vermischt, eingedunstet und weiter verarbeitet 

Pro*knoer. 

Die Titrotion des Harnstoffs mit Mercurinitrat nach 
E. Pfliiger von C. A r n o l d  (Repert. d. anal. Chein. 1882. No. 10 
153-157). Der Verfasser kommt auf Grund neuerer Versuche zu dem 
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Schlusse, dass die P f l  6 ger’sche Methode (diese Berichte XIII,  780, 
244 1 ) auch mit Normallosungen , die uber 11.4 ccm Sodalosung auf 
20 ccm Quecksilberlosung erfordern, fur die Praxis verwendbare Re- 
sultate giebt. Der Gr  uber’sche Einwurf einer falschen Correktur 
(diese Berichte XIV, 2602b)  kommt erst bei sehr saureii Lijsungen in 
Betracht. Stellt man sich eine Normallosung nach der in der Original- 
abhandlung vom Verfasser angegebenen Methode dar, so werden selten 
mehr als 14 ccm Sodalijsung niithig sein. Es kommt unter 100 Titra- 
tionen kanm einmal vor, dass der Harnstoffgehalt gerade zwischen 
1.99 und 2 02 resp. 1.99 und 2.06 pCt. liegt, die Correktur also die 
Resultate bis auf 98.4 pCt. herabdriickt. 1st dies der Fall, so ist 
dem sehr leicht abzuhelfen, indem man durch Anwendung einer gr6s- 
seren Menge Harn die Berechnung ausserhalb der Grenzen des Cor- 
rektionsfehlers riiclrt oder den Harnstoffgehalt durch Verdiinnen mit 

Die Bestandtheile der wichtigsten Nahrungsmittel fiir 
Kranke und Kinder und zur Ernlhrung empfohlenen Geheim- 
mittel von A. S t u t z e r ,  C. F a s s b e n d e r  nnd W. K l i n g e n b e r g  
(Repert. d. anal. Chem. 1882, No. 11,  161-169). Die Verfasser haben 
riach den von A. S t u t z e r  veriifferrtlichten Methoden (diese Berichte 
XIII, 251; Henneberg’s  Journ. f. Landwirthsch. 1880, 195, 435; 
188 1 ,  473) in einer Reihe von Nahrungsmitteln Protei’n, verdauliches 
und unverdauliches (Nuclei’Ii ) Eiweiss , sowie Amide bestimmt. - 
Die umstehende Tabelle (p. 1590 - 9 1 ) enthalt neben diesen Daten 
auch noch den Gehalt der untersuchten Nahrmittel an Fett ,  Kohle- 
hydraten (Extraktivstoffen), Mineralstoffen, Phosphorsaure und Wasser. 

Zu erwahnen ist, dass nach den Erfahrungen des Verfassers das 
Theobromin das einzige Alkaloi’d ist, welches sich nach der befolgten 
Methode ( 1 .  c.) nicht vollstandig vom Protei‘n und Nuclei’n trennen 
lasst. Was die Methoden anbetrifft, welche bei der Bestimmung der 
in der Tabelle ausser den Eiweissstofferi angefuhrten Bestandtheile der 
imtersuchten Nahrungsmittel eingeschlagen wurden , so muss auf die 
Originalarbeit venviesen werden; dasselbe gilt von der Berechnung 
der im Fleisch vorhandenen stickstoff haltigen Substanzen. 

Bestimmung des Glycerins in Fetten von J. D a v i d  (Compt. 
rand. 94, 1477). Verfasser verseift das Fett, indem er 100 g desselben 
init Barythydrat zusammerischmilzt nnd unter stetem Umriihren erhitzt, 
bis der grijsste Theil des Krystallwassers aus dem Barythydrat verjagt 
ist. Alsdann wird riach Entfernung des Feuers 15 procentiger Alkohol 
(80 ccm) zugesetzt und umgeruhrt, bis die Masse fest geworden ist. 
Durch Auskochen mit 1 L Wasser wsscht man das Glycerin aus der 
Barytseife aus, fallt den uberschlssigen Baryt aus der wssserigen 

destillirtem Wasser uriter 1.99 pCt. briiigt. Piuskauer. 

Proskauer. 



Lijsung mit Schwefelsaure, dampft das Filtrat ein und bestimmt 
schliesslich die Menge des Glycerins aus dem specifischen Gewicht 

Ueber die Scheidung des Baryums als Chromat von Stron- 
tium und Calcium von J. Me s c h t s c h e r s k y  (J. d. rum. phys.-chern. 
Gesellseh. 1882 [l] 219). Verfasser kommt zum Schluss, dase diese 
Trennungsmethode fur quantitative Zwecke nicht genugend genau ist. 
Was zunlchst die Loslichkeit des chromsauren Strontiums anbetrifft, 
so fand er, dass 1 Theil desselben sich erst in 840 Theilen Wasser 
lost; noch schwieriger lost es sich in Essigsaure. Man ist daher ge- 
zwungen, in sehr verdiinnten Losungen zu arbeiten. Unter sonst gleich 
bleibenden Bedingungen bildet sich der Strontiumchromatniederschlag 
leichter aus der Losung des salpetersauren Salzes, als aus der des 
Chlorids, und aus der Chloridlosung wieder leichter, als aus der des 
essigsauren Salzes. Die Anwesenheit von K N  0 3 ,  K C1 und C2 H3 K 0 2  

iiben also einen verschiedenen Einfluss auf die Loslichkeit des Stron- 
tiumchromats in verdiinnter Essigsaure aus. Wenn sich z. B. das 
System (Sr Cla + C2 H4 0 2  + K2 Cr04 + 25 H2 0) in Losung befindet, 
so bildet sich beim Zugiesseii von (Ca (N O& + C2 H4 0 2  + K2 Cr 0 4 )  

sofort ein Niederschlag von Sr Cr04. Die soeben angefuhrten Eigen- 
schaften kommen dem chromsauren Calcium nicht zu, denn dieses ist 
in Essigsaure leicht loslich. Das chromsaure Baryum lost sich erst, 
wenn auf 1 Theil 23000 Theile heissen Wassers kommen; in Essigsaure 
nimmt jedoch die Loslichkeit merklich zu. Die unangenehme Eigen- 
schaft, beim Fiillen andere Salze mitzureissen, ist dem Baryumchromat- 
niederschlage in hohem Maasse eigen. Zur yualitativen Trennung des 
Baryums vom Calcium und Strontium verdunnt Me s c h t s c h e r s k y die 
vorhandene neutrale L6sung stark mit Wasser , fiigt Essigsaure hinzu 
und fallt mit gelbem chromsaurem Kalium unter Erwiirmen und 
Schiitteln. Bei diesem Verfahren ist es nicht nothig, in der zu fallen- 
den Losung durchaus essigsaure Salze zu haben (s. Morse ,  diese Be- 

der eingedampften und gemessenen Fliissigkeit. Pinner. 

richte XIV, 1217. Anm. d. Ref.). Jawein. 

Ueber die Zulassigkeit gegypster Weine von M. N e n c k i  
(Journ. pr. C h m .  N. F. 2 5 ,  284). In einem im Verein mit einigen 
Fachgenossen der Berner Regierung abgegebenen Gutachten aussert 
sich der Verfasser etwa folgendermaassen; Die Gesundheitsschadlichkeit 
gegypster Weine, welche auch mehr als 2 g Kaliumsulfat im Liter 
enthalten, ist bis jetzt durch zweifellose Thatsachen n i c h t  erwiesen. 
Indess ist es sehr wohl denkbar, dass ein stark gegypster Wein bei 
fortgesetztem Genuss der Gesundheit schadlich werden kann , indem 
das im Wein enthaltene s a u r e ,  schwefelsaure Kali dem Organismus, 
ebenso wie es die freie Schwefelsaure thut, Alkali entzieht. Es ist 
daher an einem Maximum von 2 g Kaliumsulfat festzuhalten. Wer 



aber Naturwein gekauft oder bestellt hat, ist befugt, denselben zuriick- 
zuweisen, wenn er mehr als 0.6 g Kaliumsulfat im Liter enthalt. 
M a r t y  (Mon. scient. 1878, 1059) hat als Maximum von 38 Analysen 

Chemische Analyse des Oberbrunnens zu Salzbrunn in 
yon Naturweinen 0.583 g K2 S 0 4  gefunden. Schotten. 

Schlesien von R. F r e s e n i u s  (Journ. pr. Chem. N. F. 25, 310). 

313. Rud. Biedermann: Bericht fiber Patente. 

E m i l  Meyer  in Berlin. V e r f a h r e n  z u r  D a r s t e l l u n g  von 
K a l i u m s u l f a t  a u s  Schoen i t .  (D. P. 18924 vom 22. December 1881.) 
Wenn eine heiss gesittigte Lijsung von Schoenit rnit einem Ueber- 
schuss von Schoenitsalz kurze Zeit gekocht wird , so scheidet sich 
Kaliumsulfat aus und Magnesiumsulfat geht in Losung. Man kann 
diese Trennung systematisch ausfiihren, z. B. in S h a n k s  'schen Kasten 
die durch Dampf erhitzt werden. Im ersten kommt heissgesattigte 
Kaliumsulfatliisung rnit dem Schoenit in Beriihrung , aus dem letzten 
fliesst Magnesiumsulfatlosung ab. Durch Waschen rnit geringen Men- 
gen Wasser erhalt man reines Kaliumsulfat. Die an Magnesiumsulfat 
angereicherte Losung wird eingedampft bis zum Volumgewicht 1.33. 
Beim Erkalten scheiden sich Schoenitkrystalle aus. Man erhalt noch 
einmal eine Krystallisation von Schoenit, und dann scheidet sich Bitter- 
salz aus. 

T h e o d o r  K o r n d o r f f  in Leopoldshall. G e w i n n u n g  v o n  
C h l o r k a l i u m  u n t e r  V e r w e n d u n g  von C h l o r c a l c i u m  bezw. 
CaCla - h a l t i g e n  L a u g e n  beini A u f l o s e n  d e r  C a r n a l l i t - R o h -  
s a l z e  a n s t a t t  d e s  r e inen  W a s s e r s  o d e r  d e r  k a l i h a l t i g e n  
Ch lo rmagnes iumlaugen .  (D. P. 18845 vom 26. November 1881.) 
Bei Anwendung von Chlorcalciumlauge zur Auflosung der Rohsalze 
wird vermieden, dass Magnesiumsulfat in Losung geht. Man erhalt 
dann bei der ersten Krystallisation ein reineres Chlorkalium. 

Ver fah ren  zur D a r s t e l l u n g  
von  M a g n e s i a  o d e r  M a g n e s i u m c a r b o n a t  a u s  A m m o n i u m -  
Magnes iumcarbona t .  (D. €'. 18722 vom 29. Ju l i  1881.) Die Lo- 
sung eines Magnesiumsalzes, z. 3. die Endlauge der Kalisalzfabriken- 
(MgCla) wird rnit Salmiak und Ammoniak versetzt, und dann wird 
Kohlensaure eingeleitet. Das Ammoniummagnesiumcarbonat scheidet 
sich in verhaltnissmassig grossen Krystallen ab und nicht fein vertheilt 
wie bei der Fallung rnit Ammoncarbonatlosung. Der Niederschlag 
wird abfiltrirt, durch Decken gereinigt und mit Magnesia vermischt. 

Mg(NH4)z(CO& + MgO = 2MgC03 -t- 2NH3 + HaO. 

A d o l f  W u n s c h e  in Hamburg. 


