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A. Allgemeines. 

I. Statistik. 

1. Production der Bergwerke in Deutschland im Jahre 1882. 

steinkohlen. Braunkohlen. Steinsalz. *) Kalisalze. 
Menge I Wert Menge Wert lIIenge I Wert Menge Wert 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. 
~~- ~~- ~~---~ ---- --- ----~-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 
I 

- I Provo Brandenburg - - 1843" ! 4431 - - -
, Posen .. , . - - 25'9 i 93 54" I 492 - -

" 
Schlesien 13790'9 60986 408'5 i 1452 - - - -

" 
Sachsen ... 29'2 261 8161,41 22518 152,7 791 694" 6974 

" 
Hannover .. 477'4 3117 0,6 2 - - - -

" 
Westfaleu .. 173.11,8 79165 - - - - - -
Hessen-
Nassau ... 105" I 969 178,0 809 - - - -

, Rheinland .. 15342" ! 88227 180'5 266 - - - - -
I 

Hohenzollel'll ... - - -
I 

- 3., 14 - I -
Konigreich 

694.3 1 Preussen 47097'4 232725 10798" 
I 29571 210" 1297 6974 .. , . 

Bayel'll ....... 516" 4377 18'0 63 0'9 23 - -
Sachsen ...... 3807'8 25453 618" 1874 - - - -

Wiirttemberg ... - - - - 98'2 705 - -
Badeu ....... 8'5 84 - - - - - -
Hessen ....... - - 28" 202 - '- - -
:I'lecklenbnrg ... - - 12'6 63 - - - --
Thiiringen ..... 0'8 i 8 747'5 1267 - - - -
Oldenburg ..... 0'0 0 - - - - - -
Braunschweig ... - - 287'4 861 - - - --
Anhalt ... , ... - .- 749" 2255 13" 83 .507" 4699 
Schaumburg-Lippe 105,9 968 - - -- - - -
Elsass-Lothringen 581'5 4244 - - ~2'41 - - -

Dcutsches Reich. 52118,6 2678.';0 13259'6 36156 2108 1201'4 11673 
--_._-

<) Die Zahlen cntbalten die gauze Steinsalzfiirderung einschliesslich der zur Um
siedllng auf Salin en gekommenen Steinsalzmengen. 

Biedermann, Jahrbucb VI. 



2 Statistik. 

Eisenerze. Zinkerze. Bleierze. Kupfererze. 
Menge I Wert Menge I Wert Menge I Wert Menge I Wert 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. Tonnen'l Mark. Tonnen. Mark. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Provo Schlesien .. 807,s 3200 58O,. 7591 24,3 3504 10", 72 

" 
Sachsen ... 57,9 245 - - - - 49O" 13505 

" 
Hannover .. 403,s 1027 5'5 358 45'8 3991 18,. 696 

" 
Westfalen 1048,8 9677 41 •• 1208 9,~ 1503 42,5 237 

" 
Hessen-
Nassau ... 660", 4274 15,. 574 18,8 1848 1,9 85 

· Rheinland. 1049,. 9896 50", 2127 70,s 8491 3,4 117 
Konigreich 

Preussen ..... 4027,5 28319 693,s 11858 169,. 19337 566,5 14712 
Bayern ....... 76,4 378 - - 1,. 183 - -
Sachseu 25" 276 - - 4,G 705 - -
Wiirttemberg ... 19,. 159 - - - - ....: -
Baden •....... - - 1,4 54 - - - -
Hessen .•..... 111" 667 - - - - - -
Thiiriugen •.... 30'5 145 - - - - - -
Braunschweig ... 11402 420 - - 0,9 237 - -
Anhalt ••..... - - - - 1" 159 - -
Waldeck ...... 22" 113 - - - - - -
Elsass-Lot hringen 1359" 2916 - - - - 0", 9 
Deutsches Reich. 5786" 33393 694" 11912 177" 20621 566'5 14721 

Hierzu Luxemburg 2476,s 1 5789 

~'71 
- -

I 
- -

I 
-

Zusammen .. 8263,. 39182 11912 177,7 20621 566'5 14721 

Silber- und Sohwefelkies u. Andere Summe 
sonst. Vitriol- Bergwerks- aller Bergwerks-

Golderze. u. Alaunerze. produote.*) produote. 
Prov.Brandenburg - - - - - - 1843,. 4431 

" 
Posen - - - - - - 80'0 585 

· Schlesien .. - ~ 7'5 87 0,5 28 15630", 76920 

· Sachsen ... - - 22,. 26 3,. 99 9611,5 44419 

· Schleswig-
Holstein .. - - - - °'0 0 0", 0 

· Hannover .. 0" 77 O,s 4 19", 712 970" 9984 

· Westfalen .. - - 143" 1658 0" 6 18637,0 93454 

· Hessen-
Nassau ... 0,0 1 0", 1 2,6 79 982,8 8640 

Rheinland .. - - 7" 52 2" 65 16706" 109241 
H~henzollern ... - - - - - - 3,s 14 

Konigreich 
Preussen .... 0" 78 180,s 1828 27", 989 64464" 347688 

Bayern ....... - - 1,s 16 2,s 214 617" 5254 
Sachsen 22", 4253 0" 1 O,s 794 4480,s 33356 
Wiirttemberg ... - - 0" 1 - - 117'9 865 
Baden ........ - - - - 0", 1 9", 139 
Hessen ....... - - - - 0" 3 139" 872 
Mecklenburg •.. - - - - - - 12,. 63 
Thiiringen ..... - - 0" 0 1" 109 780,s 1529 
Oldenburg ..... - - - - - - 0,0 0 
Braunschweig ... - - O,s 3 16'G 76 419" 1597 
Anhalt ....... - - - - 4'7 65 1275'5 7261 
Scb.aumburg-Lippe - - - - - - 105", 968 
Waldeck .....• - - - - 0", 6 22" 119 
Elsass· Lothringen ' - - - - 9,7 230 1950,s 7399 
Deutsches Reich . 23", 4331 182,. 1849 63,5 2487 74396", 407110 
HierzuLuxemburg - - - - - - 247608 5789 

Zusammen .. 23,0 4331 18202 1849 63,5 2487 7687208 412899 

*) Hierzu gehoren: Graphit, Asphalt, ErdM, Bittersalze, Borazit, Zinnerze, Queck
silbererze, Kobalterze, Nickelerze, Antimonerze, Arsenikerze, Manganerze, Wismutherze, 
Uranerze und Wolframerze. Die Production der Uranerze und der Bittersalze fehlt bis 
zum Jahre 1870 einschliesslich. 



Statistik. 3 

2. Gewinnung von Salzen aus wasseriger LOsung in Dentsch
land im Jahre 1882. 
-

Kochsalz. Chlorkalium. Andere Salze. Summe 
aller Salze. 

Menge Wert Menge Wert Menge Wert Menge Wert 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. 
--- - ----- ------------

1 2 3 4 .'i 6 7 8 9 

Provo Posen .... 21.0 I 528 - - - - 21'0 528 
Schlesien .. - I - - - 10'6 739 10'6 739 , 

, Sachsen ... 110'1 2658 68.0 9457 24'5 686 202,. 12801 
, Hannover .. 85.9 20n 0,0 6 6" 393 92,4 2422 
, Westfalen 25'5 757 - - 9,6 1949 35'1 2706 
, Hessen-

Nassau ... 3'6 I 103 - - 11'3 I 
452 14'9 555 

Rheinland 4,. 72 - - 22,8 I 2673 27'2 2745 
H~henzollern .. : 1,8 62 - - - I - 1,g 62 
Konigr. Preussen . 252,3 6203 68,0 9463 85'3 

I 6892 405'6 22558 
Bayern ....... 44" 1%5 ~ - 3.8 433 48'0 2398 
Sachsen - - - - 7,7 619 7.7 619 
Wiirttemberg ... 28'0 940 - - 0.11 2 28.0 942 
Baden ........ 31.3 931 - - 1,5 105 32,8 1036 
Hessen ....... 15'1 357 - - 0.1 19 1[)'2 376 
Mecklenburg ... 1,5 38 - - - - 1.5 38 
1'hiiringen . . . .. 3~'6 861 - - - - 34'6 861 
Braunschweig ... -,0 155 - - - - 7'0 155 
Anhalt ....... - - 80 4 10515 32,. 1023 112,. 11538 
Lippe ........ 1,. 50 - - 0,0 1 1'4 51 
Elsass-Lothringen 44'1 923 - - - I - 44" 923 
Deutsches Reich . 495,5 12423 148 •• 19978 130,6 i 9094 738'5 41495 

3. Hutten-Production in Deutschland im Jahre 1882. 

Roheisen 
darunter: Zink. 

iiberhaupt. Masseln. Gusswaaren 
1 er Schmelzung 

Menge I Wert Menge I Wert Menge I Wert Menge I Wert 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tonnen. Mark. .'l·o:nen. M~r1<: Tonnen. Mark~_ Tonnen. Mark. 

1 2 3 6 7 8 9 

Provo Schlesien .. 387'7 22793 385'0 22544 2'5 231 69,. 21957 
, Sachsen .. - - - - - - - -

" 
Hannover 148.5 8547 148'5 8543 0'0 0 - -

" 
Westfalen 77'2'2 46958 766'3 46342 3,7 512 13,3 4271 

" 
Hessen-
Nassan ... 29'0 2891 17 •• 1309 8,. 1345 - -. Rheinland. 1130'1 68614 1111'3 66678 14, • 1763 30" 9675 

KonigI'. Prenssen. 2467" 149803 2428,3 145416 29'3 3851 113,3 35903 

Bayern ....... 42'1 2264 40,s 2048 1,0 177 - -
Sachsen 29,8 2137 29,8 2137 - - 0" 47 
Wiirttemberg ... 10'3 1353 2,5 240 5,0 873 - -
Hessen ....... 34,7 2604 34,7 2604 - - - -
Thiil'ingen ..... SO,T 2151 30,7 2151 - - -- -
Braunschweig ... 30 0 2234 28,1 1941 1.6 280 - -
Elsass-Lothringen 359'1 16086 355'5 15958 0'3 28 - -

Deutsches Reich. 3004,. 178632 2950'1 172495 37" 5209 11304 3;;950 

Hierzu Luxemburg 376'6 17076 376,0 17076 - .- - -
Zusammen .. 3380,8 1~5 708 3326.8 189571 37" 5209 113,. 35950 

1* 



4 Statistik. 

Blei Kupfer 
(einscht. Kauf- (einschl. Schwarz- Silber. Gold. 

gliitte). kupfer u. Knpfer-
stein). 

Menge Wert Menge Wert Menge I Wert Menge Wert 
1000 1000 1000 1000 1000 Kilo- 1000 

Tonnen. Mark. Tonnen. Mark. Tonuen.! Mark. gramm. Mark. 
---1---11---:2~ --3- --4- 5 --6-1--7- --8- --9-

Prov.Brandenburg 
• Schlesien .. 
• Sachsen ... 
• Hannover .. 
, Westfaleu .. 
• Hessen-

Nassau ..• 
• Rheiuland 

Kouigr. Preussen • 

Sachseu .....•• 
Braunschweig ..• 
Anhalt •.....• 
Hamburg .....• 

Deutsches Reich • 

Prov.Ostpreussen 
• Westpreussen 

Stadt Berliu '.' .. 
Prov.Brandenburg 

• Posen .... 
• Schlesieu .• 
• Sachseu ... 
• Schleswig-

Holstein .• 
, Hannover .. 
• 'Vestfalen .. 
• Hessen

Nassau ... 

· Rheinland .• 
Konigr. Preussen • 
Bayern ......• 
Sachseu ......• 
Wiirttemberg .•• 
Baden .......• 
Hessen •.....• 
Thiiringen ....• 
Braunschweig •.• 
Anhalt ....... 
Hamburg ....• 
Elsass-Lothiingen 
Deutsches Reich • 
Hierzu Luxemburg 

Zusammen •. 

7 
4284 

2840 
745 

2410 
13730 

:J4 016 

1576 
579 
153 

43 

26367 

Zinno 

0,. 

48 
174 

16216 
104 
924 

63 
2981 

20510 

820 

1613 

2'2943 

Sonstige 
Metalla.*) 

Menge I 'foOOt ~~Me \ 'foOOt 
Tounen. Mark. Tonnen. Mark. 

0" 

218 

101 •• 218 0" 

101>6 218 0., 

79 

105 

715 

18 

917 

93 

1010 

10to 

0'2 
8,. 

62'7 
32 .. 
2,. 

13'5 
39" 

159 .. 

51'0 
3,. 
1.0 

2~.o I 

23 
1363 
9574 
4985' 

393 

2020 
5936 

24294 

7790 
521 
158 

32763 

Andere Riitten
producte.**) 

Menge \ Wert 
1000 1000 

Tonnen., Mark. 

1'8 
1,. 
6" 
3 •• 
2,. 

39,7 
35" 

70 
41 

361 
311 
262 

2312 
1795 

117 
1056 
1540 

1462 
3062 

12389 
188 

394\! 
5 

350 
262 
267 

1455 

1079 
243 

20187 

20187 

7 

54 

4 

65 

281 
30 

376 

20 

150 

11 

181 

787 
83 

11~51 
Summe 

alier Riitten
producte. 

Menge I Wert 
1000 1000 

Tonnen. Mark. 

1,8 
1,. 
6" 
3.8 
2,. 

514.0 
47,1 

3,1 
173'5 
819,6 

67.0 
1264,5 
2904>6 

44,2 
5405 
)0'3 
9.5 

43,. 

38'2 
49,2 
0 .. 

1705 
366,. 

3538,. 
376,. 

3.915.0 

70 
41 

361 
488 
262 

52988 
27585 

117 
17682 
55546 

·8864 
104009 
268013 

2452 
16597 
1358 

350 
2866 
2418 
5692 

311 
2735 

16329 
319121 
17076 

336197 

*) Dazu .• ehOren: ·Quecksilber, Nickel, Kadmium, Wismuth. Antimon und Mangan
kupfer. Die Production des Konigreichs Sachs en an Nickel und Wismuth im Jahre 1<82 
ist in der folgeuden Rubrik (Spaiten 6 und 7) mit enthaiten. . 

:*) DazugehOren: Blaufarbwerkproducte, Uranpraparate, Arsenikalien, Selen, Schwefel, 
Schwefelsaure,· Vitriole und Farbenerden. 



Gesetzgebung, Verordnungen u. s. w. 5 

II. Gesetzgebung, Verordnungen u. s. w. 

Anfertigung und Verzollung von ZiindhOlzern. (Gesetz vom 13. Mai 1884.) 

§ 1. Die Anfertigung von Zlindhiilzern unter Verwendung von weissem 
Phosphor darf nur in Anlagen stattfinden, welche ausschliesslich far die 
Herstellung von Ziindhiilzern be_nutzt werden . 

. § 2. In Raumen, in welchen a) das Zubereiten der Ziindmasse, b) das 
Betunken der Holzer, c) das Trocknen der betunkten Holzer erfolgt, darf 
jugendlichen Arbeitern (§ 136 der Gewerbeordnung), in Raumen, welche 
d) zu dem Abfiillen der Holzer und ihrer ersten Verpaekung dienen, darf 
Kindern (§ 135 Absatz 1 und 2 der Gewerbeordnung) der Aufenthalt nieht 
gestattet werden. 

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im § 1 werden mit Geld
strafe bis zu 300 lIIk., im Unvermogensfalle mit Haft bestraft. Neben der 
Strafe ist auf Einziehung der in dem gesetzwidrigen Betriebe benutzten be
wegliehen Gegenstande und der hergestellten Ziindholzer zu erkennen: 

§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Vorsehrift im § 2 werden mif Geld
strafe bis zu 2000 IIlk., im Unvermogensfalle mit Gefangnis bis zu 6 Monaten 
bestraft. Die auf Grund der vorstehenden Bestimmung auferlegten Geld
strafen fliessen der im § 116 der Gewerbeordnung bezeichneten Kasse zu. 

§ 5. Auf die zur Zeit des Erlasses dieses Gesetzes bestehenden Betri~be 
finden die Bestimmungen desselben erst nach Ablauf von zwei Jahren An
wendung. 

§ 6. Del' No.5 e des Zolltarifes zu dem Gesetze vom 15. Juli 1879, be
treffend den Zolltarif des deutschen Zollgebietes etc. ist folgende Bestimmung 
beizufagen: "Anmerkung zu e: Ziindholzer und Ziindkel'zchen 10 Mk. far 
100 kg". Dieser Zollsatz tritt mit dem 1. Juli d. J. in Kraft. 

Transport gasr6rmiger Kohlensiiure. Dureh Beschluss des Bundesrates 
wird der No. XXXVIII der Anlage D zum § 48 des Betriebsreglements fur 
die Eisenbahnen Deutschlands *) hinzugefagt: 

.Gasfiirmige Kohlellsaure wird zur Bcfiirdcrung nUl' dann angenommell, we lin ihr 
Druck den von 20 at nicht iibersteigt und wenn sie ill Behaltern aus Schweisseisen, Fluss
eisen oder Gussstahl aufgeliefert wird, welche bei einer innerhalb Jahresfrist vor der Auf
gabe stattgehabten amtlichen Priifung ohne bleibende Veranderung der Form mindestens 
das Anderthalbfache desjenigen Druckes ausgehalten haben, unter welchem die Kohlen
saure bei ihrer Auflieferung steht. Jeder Behaller muss mit einer Oeffnung'. welche die 
Besichtigung seiner Innenwandungen gestattet, einem Sicherheitsventile, einem Wasser
ablasshahne, eillem Fiill- bezw. Ablassventile, sowie mit einem Manometer versehen sein 
und muss alljahrlich auf seine gute Beschaffenheit amtlich gepriift werden. Ein an leicht 

') Vgl. Tecllll.-chem. Jahl'buch 1882, S.42, 1883, S.9, 1884, S. 9. 
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siehtbarer Stelle angebl'aehter amtlieher Bemerk anf dem Behalter mnss dentlieh erkennen 
lassen, wann uud anf welchen Druck die Priifung desselben stattgefunden hat. In dem 
Frachtbriefe ist anzugeben, dass del' Druck del' aufgelieferten Kohlensiinre anch bei einer 
Temperatnrsteigerung bis zu 400 C. den Druck von 20 Atmosphiiren nicht libersteigen kann. 
Die Versandstation hat sieh von del' Beachtung vorstehender Vorschriften nnd insbeson 
dere dnrch Vergleichnng des Manometerstandes mit dem Prlifungsvermerke davon zu liber
zeugen, dass die Prlifung der Behiilter auf Druck iu ausreiehendem Maasse stattgefundell 
hat. -:- II. In No. XVI 4, Absatz 2 ist statt des Wortes ,Ballons" liberall zu setzen: ,Kolli" 

Denatnrirung des znr Anilinfarbenfabrikation zu verwendenden Spiritus. 

Der Bundesrat bat auf die Eingabe des Vereins zur Wabrung der In
teressen der Chemischen .Industrie bin in der Sitzung vom 24. April 1884 
bescblossen, dass den Anilinfarben-Fabrikanten gestattet werde, den 
zur Herstellung ihrer Fabrikate steuerfrei zu verwendenden Branntwein auch 
mit 0'025 Proc. Tieriil denaturiren zu lassen. (Chem. Jahrb.1884: S.I74). 

Instruction iiber das Erheben, Aufbewahren und Einsenden von Wein 
behufs Untersnchung dnrch den Sachverstiindigen. 

Diese Instruction ist von der amtlichen Commission fur das Nabrungs
mittelgesetz*) ausgearbeitet und in No. 152 des Reichsanzeigers 1884 ver
iiffentlicbt worden. 

1. Von jeder Probe ist mindestens 1 Flasche ('1.1), moglichst vollgefiillt, zu erheben. 
2. Die zu verwendenden Flaseheu uud Korke miisseu durehaus rein sein; am ge

eignetsten sind neue Flaschen und Korke. Kriige odeI' undurchsichtige Flaschen, iu 
welchen das Vorhandensein von Unreinigkeiten nicht erkannt werden kann, sind nicht 
zu verwenden. 

3. Jede Flasche ist mit einem anzuklebenden (nieht anzubindenden Zettel zu ver
sehen, auf welchem del' Betreff und die Ordnungszahl des beizulegenden Verzeichnisses 
del' Proben angegeben sind. 

4. Die Proben sind, um jeder Veranderung derselben, we1che unter Umstiinden in 
kurzer Zeit eintreten kann, vorznbeugen, sobald als moglich in das chemische Labora
torium zu schicken. Werden sie aus besonderen Griinden einige Zeit an einem anderen 
Ort anfbewahrt, so sind die Flaschen in einen Keller zu bringen und stets liegend auf
znbewahren. 

5. Werden Weine in einem Geschiift entnommen, in welchem eine Verialschunl\" 
stattgefunden haben soli, so ist anch eine Flasche von demjenigen Wasser zn erheben, 
welches mutmaasslich znm Verfalschen der Weine verwendet worden ist. 

S. Es ist In vielen FlUlen notwendig, dass zugleich mit dem Wein auch die Acten 
der Vornntersuchung dem Chemiker eingesandt werden. 

Was sodann die Weinuntersuchung selbst betrifft, so lauten die Beschliisse 
del' Commission wie folgt: 

A. Analytische Methoden. 
Sp e cifis ches Gewicht. Bei der Bestimmnng desselben ist das Pyknometer odeI' eine 

mittelst des Pyknometers controlirte Westphalsche Waage anzuwenden. Temperatur 150 C. 
Weinl\"eist. DerWeingeistgehalt wird in 50-1000 cbcm Wein durch Destillations

methode bestimmt. Die Weingeistmengen sind in del' Weise anzugeben, dass gesagt wird : 
in 100 cbcm Wein bei 150 C. sind n g Weingeist enthalten. Zur Berechnung dienen die 
Tabellen von Banmhauer oder von Hehner. 

(Auch - die Mengen aller sonstigen Weinbestandteile werden in der Weise ange
geben, dass gesagt wird: in 100 cbcm Wein bei 150 C. sind n g enthaiten.) 

') Vgl. Techn_-chem. Jahrb. 1880, S_ 6; 1883, S.7. 
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Extract. ZurBestimmung desselben werden 50 cbcm Wein, bei 150 C. gemessen, in 
Platinschalen (von 85 mm Dnrchmesser, 20 mm Hohe nnd 75 cbcm Inhalt, Gewicht ca. 20 g) 
im Wasserbade eingedampft und der Riickstand 21/2 Stunden im Wassertrockenschranke 
erhitzt. Von znckerreichen Weinen (d. h. Weinen, welche iiber 0·5 g Zncker in 100 cbcm 
enthalten) ist eine geringere Menge nach entsprechender Verdiinnung zu nehmen, so dass 
1·0 bis hOchstens 1·5 g Extrakt zur Wagung gelangen. 

Glycerin. 100 ebern Wein (Siissweine, siehe unten) werden durch Verdampfen auf 
dem Wasserbade in einer geraumigen, nicht flachen Porcellanschale bis auf ca. 10 cbcm 
gebracht, etwas Qnarzsand und Kalkmilch bis zur stark alkalischen Reaction zugesetzt 
und bis fast zur Trockne eingedampft. Den Riickstand behandelt man unter stetem Zer
reiben mit 50 cbcm Weingeist und 96 Vo1.-Proe., kocht ihn damit nnter Umriihren auf 
dem Wasserbade auf, giesst die Losung durch ein Filter ab und erschopft das Unlosliche 
durch Behandeln mit kleinen Mengen desselben erhitzten Weingeistes, wozu in der Regel 
50-150 cbcm ausreichen, so dass das Gesammtfiltrat 100- 200 cbcm betragt. Den wein
geistigen Auszug verdunstet man im Wasserbade bis zur zahfliissigen Consistenz. (Das 
Abdestilliren der Hauptmenge des Weiugeistes ist nicht ausgeschlossen). Der Riickstand 
wird mit 10 cbcm absolutem Weingeist aufgenommen, in einem verschliessbaren Gefass 
mit 15 cbcm Aether vermischt bis zur Klarung stehen gelassen und die klar abgegossene 
event. filtrirte Fliissigkeit in einem leichten mit Glasstopfen verschliessbaren Wageglaschen 
vorsichtig eingedampft bis der Riickstand nicht mehr leicht fliesst, worauf man noch eine 
Stnnde im Wassertrockenschranke trocknet. Nach dem Erkalten wird gewogen. 

Bei Siissweinen (iiber 5 g Zucker in 100 cbcm Wein) setzt man zu 50 cbcm in einem 
geraumigen Kolben etwas Sand und eiue hiureichende Menge pulverig-gelOschten Kalkes 
und erwiirmt unter Umschiitteln aufdem Wasserbade. Nach dem Erkalten werden 100 cbem 
Weingeist von 96 Vo1.-Proe. zugefiigt, der sich bildende Niederschlag absetzen gelassen, 
letzterer von der Fliissigkeit dureh Filtration getrennt und mit Weingeist von derselben 
Starke naehgewasehen. Den Weingeist des Filtrats verdampft man und behandelt den 
Riickstand nach dem oben besehriebenen Verfahren. 

Freie Sauren (Gesamtmenge der sauer reagirenden Bestandteile des Weines). 
Diese sind mit einer entspreehend verdiinnten Normallauge (mindestens lis Normallauge) 
in 10 bis 20 ebem Wein zn bestimmen. Bei Anwendung von 1/10 Normallange sind min
destens 10 ebem Wein, bei II. Normallange 20 ebem zu verwenden. Es ist die Tupfel
methode mit empfindliehem Reagenzpapier zur Feststellung des Nentralisationspuuktes 
zn empfehlen. Erhebliehere Mengen von Kohlensiiure im Wein sind vorher dnrch Sehiitteln 
zu entfernen. 

Die ,freien Sauren" sind als Weinsteinsanre (OH606) zn berechnen und anzugeben. 
Fliichtige Sauren. Dieselben sind dnrch Destillation im Wasserdampfstrom und 

nieht indirect zu bestimmen und als Essigsanre (C2H'02) anzugeben. 
Die Menge der ,nichtfliiehtigen Sanren" findet man, indem man die der Essigsanre 

aquivalent.e Menge \Veinsteinsanre von dem fiir die ,freien Sauren" gefundenen, als Wein
steinsaure berechneten Wert abzieht. 

Wei n st ein und frei e Weinstei ns aure. a) Qualitative Priifung auffreie Weinstein
saure: Man versetzt zur Priifung eines Weines auf freie Weinsteinsiinre 20 bis 30 chern 
Wein mit gefalltem und dann feingeriebenem Weinstein, schiittelt wiederholt, filtrirt naeh 
einer Stnnde ab, setzt zur klaren Liisung 2 bis 3 Tropfen einer 20proeentigen Losung von 
Kaliumaeetat nnd lasst die Fliissigkeit 12 Stunden stehen. Das Schiitteln und Stehen
lassen muss bei mogliehst gleichbleibender Temperatur stattfinden. Bildet sich wahrend 
dieser Zeit ein irgend erheblicher Niederschlag. so ist freie Weinsteinsaure zugegen nnd 
unter Umstanden die quantitative Bestimmung dieser und des Weinsteins notig. 

b) Quantitative Bestimmung des Weinsteins und der freien Weinsteinsaure: In 2 ver
schliessbaren Gefassen werden je 20 cbem Wein mit 200 cbem Aether-Alkohol (gleiehe 
Volumina) gemiseht, nachdem der einen Probe 2 Tropfen einer 20procentigen Losung von 
Kaliumacetat (entspreehend etwa 0·2 g Weinsteinsaure) zugesetzt worden waren. Die 
Mischungen werdeu stark gescbuttelt und dann 16 bis 18 Stunden bei niedriger Temperatur 
(zwischen 0 bis 100 C.) stehen gelassen, die NiederschHige abfiltrirt, mit Aether-Alkohol 
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ausgewascheu uud titrirt. Es ist zweckmassig, die Ausscheidung durch Zusatz von Quarzsand 
zu forderu. (Die Losung von Kaliumacetat muss neutral oder sauer seiu. Der Zusatz 
einer so grossen Menge von Kaliumacetat kann verursacheu, dass sich weniger 'Vein
stein abscheidet.) 

Del' Sicherheit wegen ist zu priifen, ob nicht in dem Filtrat von del' Gesamt
weinsteinsaure-Bestimmung durch Zusatz weiterer 2 Tropfen Kaliumacetats vou neuem 
ein Niederschlag eutsteht. 

In besonderen Fallen empfiehlt es sich, zur Controle die folgeude, von NESSLER nnd 
BARTH angegebene Methode anzuwenden: 

.50 cbcm Wein werden zur Consistenz eines diinnen Syrups eingedamgft (zweckmassig 
unter Zusatz von Quarzsand), der Riickstand in einen Kolben geb1'acht, mit jeweils geringen 
Mengen Weingeist von 96 Vol.-P1'oc. und notigenfalls mit Hilfe eines Platinspatels sorg
fii.ltig Alles aus der Schale ill den Kolbell nachgespiilt und unter Umschiitteln weiter 
Weingeist hinzugefiigt, bis die gesamte· zugesetzte Weingeistmenge 100 cbcm betriigt. 
Man lasst verkorkt etwa 4 Stunden an einem kalten Oli stehen, filtrirt dann ab, spiitt 
den Niede1'schlag und wascht das Filter mit Weingeist VOll 96 Vol.-Proc. aus; das Filter 
giebt mau in den Kolben mit dem zum Teil flockig-klebrigen, zum Teil krystallinischell 
Niederschlag zuriick, versetzt mit etwa 30 cbclll warmen Wassel's, titrirt nach dem E1'
kalten die wassrige Losung des Weigeistniederschlags und berechnet die Aciditiit als 
Weinsteill. Das Resuttat fallt etwas zu hoch aus, wenn ziihklumpige sich ausscheidende 
Pektinkorper mechanisch geringe Mengell gelOster freier Siiure einschliessen. 

1m weingeistigen Filtrat wird der Alkohol verdampft, 0'5 cbcm einer 20 procelltigen, 
mit Essigsiiure bis zur deutlich sauren Reaction angesauerten Losung von Kaliumacetat 
zugesetzt und dadurch in wassriger Fliissigkeit die Weinsteinbildung aus del' im Weine 
vorhandenen freien Weinsteinsiiure erleichtert. Das Gauze wird nun wie der erste Ein
dampfriickstand unter Verwendung von (Quarzsand und) Weingeist von 96 Vol.-Proe. 
zum Nachspiilen sorgfiiltig in einen Kolbeu gebraeht, die 'Veingeistmenge zu 100 cbem 
erganzt, gut umgeschiittelt, verkorkt etwa 4 Stunden kalt stehen gelassen, abfiltrirt, aus
gewaschen, der Niederschlag in warmem Wasser gelOst, tHrirt und fiir 1 Aequivalent Al
kali 2 Aequivalente Weinsteinsaure in Rechnung gebracht. 

Diese Methode zur Bestimmung der freien Weinsteinsau1'e hat vor der erste1'en 
den Vorzug, dass sie frei von allen Mangeln einer Differenzbestimmung ist." 

Die Gegenwali erheblicher Meugen von Sulfateu beeintriiehtigt den Wert der 
Methoden. 

Aepfelsiiure, Bernsteinsiiure, Citronensaure. Methoden zur Trennung und 
quantitativen Bestimmung del' Aepfelsaure, Berusteinsiiure und Citronensiiure konnen zur 
Z~it nicht empfohlen werden. 

S ali cyls aUf e. Zum Naehweise derselben sind 100 cbcm Wein wiederholt mit Chloro
form auszuschiitteln, das Chloroform ist zu verdunsten und die wilssrige Losung des Ver· 
dampfungsriiekstandes mit stark verdiinnter EisenchloridlOsung zu priifen. Zum Zweck 
der anniihernd quantitativen Bestimmung geniigt es, den beim Verdunsten des Chloroforms 
verbleibenden Riickstand, der nochmals aus Chloroform umzukrystalliren ist, zu wiigen. 

Gerbstoff. Falls eine quantitative Bestimmung des Gerbstoffes (event. des Ge1'b
und Farbstoffes) enorderlich erseheint, ist die NEUBAuERsche Chamilleonmethode an
zuwenden. 

In der Regel geniigt folgende Art der Beurteilung des Gerbstoffgehaltes: In 10 cbcm 
Wein werden, wenn notig, mit tit.rirter Alkalifliissigkeit die freien Siiuren bis auf 0'5 g 
in 100 cbem abgestumpft. Sodann fUgt man 1 cbcm einer 40procentigen Natriumacetat
und zuletzt tropfeuweise unter Vermeiduug eines Ueberschus~es lOprocentige Eiseuehlorid
losung hinzu. 1 Tropfen der EisenchloridlOsung geniigt zur Ausfiillung von je 0'05 Proe· 
Gerbstoff. (Junge 'Veine werden durch wiederholtes energisches Schiitteln von der ab
sorbirten Kohleusiiure befreit.) 

Far b s t 0 ff e. Rotweine sind stets auf Teerfa1'bstoffe zu priifen. Sehliisse auf die 
Anwesenheit anderer f1'emder Farbstoffe aus del' Fa1'be von Niederschliigen und anderen 
Farbenreactionen sind nur ausnahmsweise als sieher zu betrachten. 
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Zllr Ermittelung der TeerfarbstotTe ist das Allsschiitteln yon 100 cbcm Wein mit 
Aether vor llnd nach dem U ebersattigen mit Ammoniak Zll empfehlen. Die atherischen 
Ausschiittelungen sind getrennt zu priifen. 

Zucker. Del' Zucker ist nach Zusatz von Natriumcarbonat nach der FEHLINGSchen 
Methode unter Beniitzung getrennter Losnngen und bei zuckerreichen Weinen (d. h. 
Weinen, die libel' 0'5 g Zucker in 100 cbcm enthalten) nnter Beriicksichtignng der von 
SOXHLET bezw. ALLlHN angegebenen Modifikationen zn bestimmen und als Tranbenzucker 
zn berechnen. Stark gefarbte Weine sind bei niederem Zuckergehalt mit gereinigter 
Tierkohle, bei hohcm Zuckergehalt mit Bleiessig zu entflirben und dann mit Natrium
karbonat Zll versetzen. 

Deutet die Polarisation auf Yorhandensein von Rohzucker hin (vergl. nnter: Polari
sation), so ist der Zucker nach der Inversion der Losllng (Erhitzen mit Salzsaure) in der 
augefiihrtcn \Veise nochmals zu bestimmen. Aus del' Differenz ist der Rohzucker zu be
rechnen. 

Polarisation. 1. Bei Weissweinen: 60 cbcm Wein werden in einem Maasscylinder 
mit 3 cbcm Bleiessig versetzt und der Niederschlag abfiltrirt. Zu 30 cbcm des Filtrates 
setzt man 1'5 cbcm einer gesattigten Losung von Natriumcarbonat, filtrirt nochmals und 
polarisirt das Filtrat. Man erhiHt hierdurch eine Verdiinnuug von 10: 11, die Beriick
sichtigung finden muss. 

Z. Bei Rotweinen: (0 cbcm Wein werden mit 6 cbcm Bleiessig versetzt und zu 
30 cbcm des Filtrates 3 cbcm der gesattigten Natriumcarbonatliisung gegeben, nochmab 
filtrirt und polarisirt. Man erhiilt hierdurch eine Verdiinnung von 5: 6. 

Die obigen Verhaltnisse (bei Weiss- und Rotweinen) siud so gewahlt, dass das 
letzte Filtrat allsreicht, urn die 220 mm lange R5hre des WILDschen Polaristrobometers, 
deren Caqacitat ca. 28 cbcm betragt, zu fiilleu. 

An Stelle des Bleiessigs kiiuueu auch miiglichst kleiue 1feugen vou gereinigter 
Tierkohle verweudet werden. In diesem Falle ist ein Znsatz von Natriumcarbonat nicht 
erforderlich, auch wi I'd das Volumen des Weiues uicht verilndert. 

Beobachtet man bei del' Polarisatiou eiue Schicht des unverdiinuten Weines, von 
220 mm Lange eine starkere Rechtsdrehung als o·ao Wild, so wi I'd folgendes Yerfahren 
notwendig: 

210 cbcm des \Veines werden in einer Porcellauschale unter Zusatz von einigen 
Tropfen ciner 20procentigen Kaliumacetatl6suug auf dem Wasserbade zum diinuen Syrup 
eingedampft. Zu dem Riickstande setzt man unter bestaudigem Umriihren nach und nach 
200 cbcm Weingeist yon 90 Vol.-Proc. Die weiugeistige Liisung wird, wenn vollstandig 
geklart, in einen Kolben abgegossen oder filtrirt und der Weiugeist bis auf ungefiihr 
."5 cbcm abdestillirt odeI' abgedampft. 

Den Riickstand versetzt man mit etwa 15 cbcm \Vasser und etwas im \Vasser an
geschwemmter Tierkohle, filtlirt in einen kleinen graduirten Cyliuder und wiischt so 
lange mit Wasser nach, bis das Filtrat 30 cbcm betriigt. 

Zeigt dasselbe bei del' Polarisation jetzt eine Drehung yon mehr als + 0'50 WILD 
so enthillt der \Vein die llnvergiihrbaren Stoffe des kiiuflichen Kartoffelzuckers (Amylin). 

Wurde bei der Priifung auf Zucker mit FEHLINGScher L6sung mehr als 0'3 g Zucker 
in 100 cbcm gefunden, so kann die urspriinglich durch Amylin hervorgebrachte Rechts
drchllllg durch den linksdrehellden 7.ucker Vermilldert worden sein; obige Alkoholfallung 
ist iu diesem Fall auch dann vorzunehmen, wenn die Rechtsdrehnng geringer ist als 0'3') 
Wild. Der Zucker ist abel' vorher durch Zusatz reiner Hefe zum Vergiihrcn zu bringen. 

Bei sehr erheblichen Gehalt an (FEHLINGSche L6sung) reducirendem Zucker und ver
haltnismassig geringer Linksdrehung kann die Verminderung del' Linksdrehung durch 
Hohrzucker oder Dextrine odeI' durch Amylin hervorgerufen sein. Zum Nachweis 
des erstereu wird der Wein durch Erhitzen mit Salzsaure (auf 50 cbcm Weiu 5 cbcm ver
diinnte Salzsaure vom specifischen Gewichte 1'10 invertirt und nochmals polarisirt. Hat 
die Linksdrehung zugenommeu, so ist das Vorhandensein vou Rohrzucker nachgewiesen. 
Die Allwesenheit del' Dextrine findet man, wie bei Abschnitt: .Gummi" angegeben. Bei 
Gegenwart von Rohzucker ist dem 'Veine moglichst reine, ausgewaschene Hefe zuzusetzen 
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und nach beendeter Giihrung zu polarisiren. Die Schlussfolgerungen sind dann dieselben 
wie bei zuckerarmen Weinen. 

Zur Polarisation sind nur grosse, genane Apparate zu beniitzen. 
Die Drehung ist nach LANDOLT (Zeitschr. f. analyt. Chemie 7, 9) anf WILDsche Grade 

umzurechnen: 
10 Wild 4'60430 Soleil, 
10 Soleil = 0'2171890 Wild, 
10 Wild = 2'890050 Ventzke, 
10 Ventzke= 0'3460150 Wilc]. 

Gummi (arabisches). Zur Ermittelung eines etwaigen Zusatzes von Gummi versetzt 
man 4 cbcm Wein mit 10 cbcm Weingeist von 96 Vol.-Proc. Bei Anwesenheit von Gummi 
wird die Mischung milchig triibe nud kUirt sich erst nach vielen Stun den. Der entstehende 
Niederschlag haftet zum Teil an den Wandungen des Glases und bildet feste Kliimpchen. 
In echtem Weine entstehen nach knrzer Zeit Flocken, welche sich bald absetzen und 
ziemlich locker bleiben. Zur niihereu Priifung empfiehlt es sich, den Wein zur Syrup
dicke einzudarnpfen, mit Weingeist von obiger Starke auszuziehen, und den unloslichen 
Teil in Wasser zu lOsen. Mau versetzt diese Losung mit etwas Salzsaure (vom speci
fischen Gewicht 1'10), erhitzt unter Druck zwei Stun den lang und bestimmt dann den 
'Reductionswert mit FEHLINGscher Losung unter Berechuung auf Dextrose. Bei echten 
Weinen erhiilt man auf diese We;se keine irgend erhebliche Reduction. (Dextrine wiirden 
auf dieselbe Weise zu ermitteln sein.) 

Mannit. Da man in einigen Fallen das Vorkommen von Mannit irn Weine beobachtet 
hat, so ist beirn Auftreten von spiessformigetl Krystallen im Extrakt und Glycerin auf 
Mannlt Riicksicht Zit nehmen. 

Stickstoff. Bei der Bestimmung des Stickstolfs ist die Natronkalk-Methode an
zuwenden. 

Mineralstoffe. Zur Bestimmung derselben werden 50 cbcm Wein angewandt. Fin
det eine unvollstandige Verbrennung statt, so wird die Kohle mit etwas Wasser ausgelaugt 
und fiir sich verbrannt. Die Losung dampft man in der gleichen Schale ein und gliiht 
die Gesamtmenge der Asche schwach. 

Chlorbestimmung. Der Wein wird mit Natriumcarbonat iibersattigt, eingedampft, 
der Riickstand schwach gegliiht und mit Wasser erschOpft. In dieser Losung ist das. 
Chlor titrimetrisch nach VOLHARD oder auch gewichtsanalytisch zn bestimmen. 

Weine, deren Asche durch einfaches Gliihen nicht weiss wird, enthalten in der 
Regel erhebliche Mengen von Chlor (Kochsalz). 

Schwefelsaure. Diese ist im Wein direct mit Bariumchlorid zu bestimmen. Die 
quantitative Bestimrnung der Schwefelsaure ist nur danu auszufiihren, wenn die quali
tative Priifung auf ein Vorhandensein anormaler Mengen derselben schliessen l8.sst. (Bei 
schleimigen oder stark triiben Weinen ist die vorherige Klarung mit spanischer Erde zu 
empfehlen). 

Kommt es in einem besonderen Falle darauf an Zit untersuchen, ob freie Schwefel
saure oder Kaliumbisulfat vorhanden, so muss der Beweis geliefert werden, dass mehr 
Schwefelsaure zugegen ist, als samtliche Basen zur Bildung neutraler Salze erfordern. 

Ph 0 s P h 0 r s au r e. Bei Weinen mit nicht deutlich alkalisch reagirender Asche ist die 
Bestimmung in der Weise auszufiihren, dass del' Wein mit Natrlumcarbonat und Kalium
nitrat eingedampft, der Riickstand schwach gegliiht und mit verdiinnter Salpetersiiure auf
genommen wird; alsdann ist die Molybdaenmethode anzuwenden. Reagirt die Asche er
heblich alkalisch, so kann die salpetersaure Losung derselben unmittelbar zur Phosphor
saurebestimmung verwendet werden. 

Die iibrigen Mineralstolfe des Weines (auch event Thonerde) sind in der Asche 
bezw. dem Verkohlungsriickstande nach bekannten Methoden zu bestimmen. 

Schweflige Sanre. Es werden 100 cbcm Weinim Kohlensaurestrome nach Zusatz. 
von Phosphorsaure abdestillirt. Zur Aufnahme des Destillates werden 5 cbcm Normal
Jodlosung vorgelegt. Nachdem das erste Drittel abdestilHrt ist, wird das Destillat, welches 
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nocb Ueberscbuss von freiem Jod entbalteu muss, mit Salzsaure augesauert, erwarmt und 
mit Bariumchlorid versetzt. 

Verschnitt von Traubenwein mit Obstwein. Der chemische Nachweis des Ver
scbnittes von Traubenwein mit Obstwein ist nach den bis jetzt vOrliegenden Erfahrungen 
nur ausnahmsweise mit Sicherheit zu fiihren. Namentlich sind aIle auf einzelne Reactionen 
sich stiitzende Methoden, Obstwein vom Traubenwein zu unterscheiden, triiglich; auch 
kann nicht immer aus der Abwesenheit von Weinsteinsaure oder aus der Anwesenheit 
geringer Meugen derselben mit Gewissheit geschlossen werden, dass ein Wein kein 
Traubeuwein sei. 

Bei der Darstellung von Kunstwein, beziehungsweise als Zusatz zu Most oder Wein 
werden erfahrungsgemas neben Wasser zuweilen folgende Substanzen verwendet: Wein
geist (direct oder in Form gespriteter Weinel, Rohrzucker, Starkezucker und zuckerreiche 
Stoffe (Honig), Glycerin, Weinstein, Weinsteinsaure, andere Pflanzensauren und solche 
enthaItende Stoffe, Salicylsaure, Mineralstoffe, arabisches Gummi, Gerbsaure und gerb
stoffhaltige Materialieu (z. B. Kino, Katechu), fremde Farbstoffe, Aetherarten und 
Aromata. 

Die Bestimmung, bezw. der Nachweis der meisten dieser Substanzeu ist oben bereits 
angegeben worden, mit Ausnahme der Aromata und Aetherarten, fUr welche Methoden 
vorliiufig noch nicht empfohlen werden konnen. 

Spedell sind hier nocb folgende Substanzen zu erwahnen, welche zur Vermebrung 
des Znckers, Extractes und der freien Sauren Verwendung finden: Dorrobst, Tamarinden, 
Johannisbrod, Datteln, Feigen. 

B. Anbaltspunkte fiir die Beurteilung der Weine. 

I. a) Priifungen und Bestimmungen, welche zum Zweck der Beurteilung des Weines 
in der Regel auszufiihren sind: Extract, Weingeist, Glycerin, Zucker, freie Sauren iiber
baupt, freie Weinsteinsaure, qualitativ, Schwefelsaure, Gesamtmenge der Mineralbestand
teile, Polarisation, Gummi, bei Rotweinen fremde Farbstoffe. 

b) Priifungen und Bestimmungen, welche ausserdem nnter besonderen Verhaltnissen 
auszufiihren sind: Specifisches Gewicht, fliichtige Sauren, Weinstein und freie Weinstein
saure, qnantitativ, Bernsteinsanre, Aepfelsaure. Citronensaure, Salicylsaure, schweflige 
Saure, Gerbstoff, Mannit, einzelne Mineralbestandteile, Stickstoff. 

Die Commission halt es fiir wiinscbenswert, bei der Mitteilung der in der Regel 
anszufiibrenden Bestimmungen obige (sub a angefiihrte) Reihenfolge beizubehalten. 

II. Die Commission kann es nicht als ihre Aufgabe betracbten, eine Anleitung zur 
Beurteilung der Weine zu geben, glaubt aber auf Grund ibrer Erfahrungen auf folgende 
Punkte aufmerksam machen zu sollen. 

Weine, welche lediglich aus reinem Traubensafte bereitet sind, enthalten nur in 
seltenen Fallen Extraktmengen, welche unter 1'5 g in 100 cbcm liegen. Kommen somit 
extraktarmere ,Yeine vor, so sind sie zu beanstanden, falls nicbt nachgewiesen werden 
kann, dass Naturweine derselbeu Lage und desselben Jahrganges mit so niederen Extrak t 
mengen vorkommen. 

Nacb Abzug der ,nichtfliicbtigen Sauren" betragt der Extractrest bei Naturweinen 
nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen mindesteus 1'1 g in 100 cbcm, nach Abzug der 
,freien Siiuren" mindestens 1'0 g Welne, welche geringere Extraktreste zeigen, sind zu 
beanstanden, falls nicbt nachgewiesen werden kann, dass Naturweine derselben Lage und 
desselben Jahrgallges so geringe Extractreste entbaiten. 

Ein Wein, del' erbeblicb mehr als 10 Proc. der Extractmenge an Mineralstoffen ergiebt 
muss entsprechend mehr Extrakt entbalten, wie sonst als Minimalgehalt angenommen 
wird. Bei Naturweinen kommt sehr haufig ein annaherndes YerhiHtnis von 1 Gewicbts
teil Mineralstoffe auf 10 Gewichtsteile Extrakt VOl'. Ein erhebliches Abweichen von 
dies em Yerhiiltnis berechtigt aber noch nicht zur Annahme, dass der Wein gefiilscht sei. 

Die Menge der freien 'Yeinsteinsiiure betragt nach den bisherigen Erfahrungen in 
Naturweinen nicht mehr als 'Is der gesamten ,nichtfliichtigen Sanren". 
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Das Verhiiltnis zwischen Weingeist nnd Glycerin hnn bei Natnrweinen schwanken 
zwischen 100 Gewichstheilen Weingeist zu 7 Gewichtstheileu Glycerin uud 100 Gewichts
teilen Weingeist zn 14 Gewichtsteilen Glycerin. Bei Weinen, welche ein anderes Gly
cerinverhaltnis zeigen, ist anf Zusatz von Weingeist, beziehungsweise Glycerin zu schliessen. 

Da bei der KeHerbehandlung zuweilen kleine Mengen von Weingeist (hochstens 1 VoL
Proc.) in den Wein gelangen konnen, so ist bei der Beurteilung der Weine hierauf Riicksicht 
zu nehmen. BeiBeurteilnng von Siissweinen sind diese Verhiiltnisse nicht immer maassgebend. 

Fiir die einzelnen Mineralstoffe sind allgemein giiltige Greuzwerte nicht anzunehmen. 
Die Annahme, dass bessere Weinsorten stets mehr Phosphorsaure enthalten soHen als 
geringere, ist nnbegriindet. 

Weine, welche weniger als 0'14 g Mineralstoffe in 100 cbcm enthalten, sindzu bean
standen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass N aturweine derselben Lage und 
desselben J ahrganges, die gleicher Behandlung unterworfen waren, mit so geringen Mengen 
von Mineralstoffen vorkommen. 

In Anbetracht, dass seit unserer letzten Zusammenstellung *) der Patentgesetze 
Schweden? Brasilien) ersetzt worden sind, bringen wir im folgeIiden eine genau 

Die wichtigsten Bestimmungen dar 
A. Eu 

Von der 
Land. Dauer der Patente. Patentirung ausgesehlossene Patentgebfihren. 

Belglen. 20 Jahre. 
Ges. Einfiihrungspatente 

v. 24. Mai iiberdauemdas ausUtn-
1854. disehe Patent nicht. 
Ges. 

v. 27. Marz 
1857. 

DiBemark. 

Delltsch. I 
Iud. 

Ges. 
v. 25. Mai 

1877; in Kraft 
seit dem 

1. Juli 1877. 

5-15 Jahre fiir Inlander, 
5 fiir Einfiihrungspatente 

(in der Regel.) 

15 Jahre. 

Gegenstiinde. 

Diejenigen Erfindungen, die 
uicht gewerblich ausgebeutet 

werden konnen. 

1. Jahr 10 Fres. (8 M.) 
2. • 20. 
S. • SO • 

u. s. w. jedes Jahr 10 Fr. mehr. 
Verbesserungspatente frei, wenIt 
sie demInhaber des HiLUptpatents 

ertellt werden. 

Die in Danemark bereits Einmalige Gebiihr von 34 Kronen 
bekannten, femer Arznei- (etwa 38 M.). 

mittel. 

Erfindungen, die den Ge
setzen oder gnten Sitten zn
widerlaufen. N ahrungs-, Ge
nuss- und Arzneimittel, 
chemische Stoffe, soweit die 
Erfindungen nicht ein be
stimmtes Verfahren zur Her
steHung der Gegenstande 

betreffen. 

Anmeldung 20 M., Erteilung 
30 M., mit Beginn des zweiten 
Jahres 50 M., welche Gebiibr 
jedes Jahr um 50 M. steigt. 
Stundung fiir die ersten 2 Jahre 

zulassig. 

*) Vgl. Techn.-chem. Jahrb. 1882, S .. 6. - '0) Dieser Niehtigkeitsgrund ist als.selbstverstand-
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Weine, welche mehr als 0'05 Proc. Kochsnlz in 100 cbcm enthalten, sind zu beaustauden. 
Weine, welche mehr als 0'092 g Schwefelsiiure (S03), entsprechend 0'20 g Kaliumsulfat 

(](2804) in 100 cbem enthalten, sind als solche zu bezeichneu, welche durch Verwendung 
von Gyps oder auf andere Weise zu reich an 8chwefelsanre gewordeu sind. 

Durch verschiedene Einfliisse kiinuen Weine schleimig (zah, weich), schwarz, braun, 
triibe oder bitter werden; sie kiinnen auch sonst Farbe, Geschmack und Geruch we sent
lieh andem; auch kann der Fal'bstoff del' Rotweine sich in fester Form abscheiden, ohne 
dass alle diese Erscheinungen an und fiir sich berechtigten, die Weine deshalb als unecht 
zu bezeichnen. 

Wenn in einem Weine wiihrend des Sommers eine starke Garung anftritt, so ge
stattet dies noch nicht die Annahme, dass ein Zusatz von Zucker oder zuckerreichen Sub
stauzen, z. B. Honig u. a. stattgefnnden habe, denn die erste Ganmg kann durch ver
schiedene lJmstande verhindert oder dem Wein kann nachtriiglich ein znckerreicher Wein 
beigemischt worden sein. 

aller Lander mehrere derselben abgeandert, zum Tei! auch durch neue (Grossbritannien, 
revidirte Tabelle iiber 

Patentgesetze verschiedener Lander. 
r 0 p a. 

Znr Erlangnng 
eines Patents erforderliche 

Schriftstiicke. 

I Lrsachen 

I 
der Nichtigkeit und des Verfalls 

uer Patente. 

VeroffentJichung 
der 

Patente. 

Patentgesuch an cine Provinzial- Mangelnde Neuheit bei der An- Auslegnug 3 Monate nach der 
Regierung oder Arrondissemellt- meldung;")Nichtzahlnng derGe- Erteilung. Ausgabe eines 
Commissariat in doppelter Ausferti- biihren. Auf Benachrichtigung Auszuges ans den Patenten. 
gung, eine auf Stempelpapier. 2 Be- hat der Patentinhaber innerhalb 
tchreibungeu in frauzosischer (1 Ex. 6 Monaten ausser del' Jahresrate 
"uch in deutscher oder vliimiseher) eine Strafe von 10Frcs. zn zahlen. 
Sprache, 2 metrisehe Zeichnungen. Nichtansbentnng des Patents im 
Beschreibungen anf 34 em hohem, Inlande wiihrend des Jahl'es naeh 
~1 em breitem Papier mit 5 em Rand. Beginn der Ausbeutnng im Aus-
i,eiehnungen auf 34 cm hoher, 220der lande. Ein Jahr dauernde Unter-

44, 66, 88 cm breiter Leinwand. brecbung der Ausbentung. 

1 Gesneh (65 Ore Stempel) an den I Niehtausbeutung, bezw. Nieht-I Einsicht nur uaeh eingeholter 
J:5nig und 2 Beschreibungen in diini- einfiihrnng des patentirtenGegen- Erlaubnis; es wird jedoch ein 

scher Spraehe nebst Zeielmungen. staudes binnen 1 (hisw. 2) Jahren. Auszug veriiffentlicht. 

£ine Anmeldung, welehe enthiilt: Ver5ffentJichung odeI' Offenkun-I Oeffentliche Auslegung der 
de Bezeichnung del' Erfindung, den dige Benutzung del' Erfindnng Anmeldung und Besehrei
,llltrag anfPatenterteilung, RrkHimug im Inlande VOl' del' Anmeldnng. bung 8 \Vocl!en. Naeh Rl'
<if I' Einzahlung von 20 M., Angabe Nichtzahlung del' Gebiihren bis teilung des Patents Druck 
(!es Namens, Auffiihrung del' Anlagen. spiitestens 3 Monate naeh del' del' Beschreibung, die von 
ferner: Be s chre i bu ng in 2 Exem- I Falligkeit. We un die Erfindung der Reichsdruckerei urn 1 M. 
plaren (Format der Schriftstiicke' innerhalb 3 Jahre im Inlande verkauft wird. Auszugsweise 
33 X 21 em). 1 Zeichnung anf weissem : nicht ausgefiihrt ist und keine Veroffentlichung mit Illu
Papier, 1 (colorirte) Copie auf Paus- ; Sehdt!e zur Ausfiihmng gethan stration in dem officiellen 
l~inwand (Format: 33 X 21 cm, oder I worden sind. Licenzverweige- Blatt des Patentamts. 

a3 X 42 em, oder :l3 X 63 em). I mng. 

lieh in der Folge meistens nicht besouders aufgefiihrt .. 
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Land. Dauer del' Patente. 
Von del' 

Patentirung ausgeschlossene 
Gegenstande. 

Patentgebiihren. 

Finland. 3-12 Jahre, ohne Ueber- Pharmaceutische Producte, Jlihrlich 20 Mark fin. (= 16 M.) 
Kais.Verord. dauel'll eines auslandi- Erfindungen, welche gegen nnd Kosten fiir Veriiffentlichung 
v. 30. Marz schen Patents. die guten Sitten n. die iiffentl. des Patentbriefs nnd der Be-

1876. Sicherheit verstossen; ein schreibung. 
allgemeines Princip. 

Frankreich. 5, 10 oder 15 Jahre, Pharmaceutische Mittelnnd Jiihrlich 100 Fr. (80 M.) und 20 FrL 
Ges. v.5. Juli jedoch nicht Hinger als Finanzplane. Erfindungen, fiir jedes Znsatzpatent. 

1844, das auslandische Patent. die gegen die Gesetze ver-
v. 21. Oct. stossen, ferner wissenschaft

1848, 
v. ~Q. Mai 

1856 
(giiltig fUr 

d. eolonien). 

liche Theorien und blosse 
Formveriinderungen. 

Gross. 14 Jahre. Gesetz- und sittenwidrige Nachsnchung' des vorliiufigeIj. 
brltannien. Verlangerung ml\glieh Erfindnngen kiinnen znriick- Schutzes 1 :£ (20 M.). 

Ges. 
v. 25. August 

1883. 
(Friihere Ge-

setze vom 
10. Aug. 1852, 
21.Febr.1853, 
20. Aug.1853, 
8. April 1859. 

auf 7, ausnabmsweise 
auf 14 Jahre. 

Italien. 1 bis 15 Jahre, immer 
Ges. Yom Qnartalsanfang an 

v.30.0ctober gerechnet. Die fUr eine 
1859 kiirzere Zeit als 15 Jahre 

v. 31. Ja~uar bewilligten Patente kiin-
1864. nen bis zu diesel' Dauer 

verHingert werden. Nicht 
langere Dauer, als die 
des alteren auslandi-

schen Patents. 

gtlwiesen werden. .Erfin- Einreichung del' vollstandigen 
dung" ist j ede Art eines Specification 4 £. 
neuen gewerlUichen Arbeits- Vor Ablauf von 4 Jahren 50:£. 
verfahrens ode( Arbeits- Vor Ablauf von 8 Jahren 
erzeugnisses, welche den (bei VOl' dem 1. J annar 1884 
Gegenstand einer Pateat- erteilten Patenten 7 J ahren) 
urkunde und del' Erteilung 100 :£. 
eines Privilegiums im Sinne 
des § 6 des Monopol-Statuts 
(Gesetz 21. Jacob I.) bildet. 

OdIlr jiihrliche Gebiihren: 
VOl' Ablaut des 4, 5.,6.,7. Jahres 
je 10 £, des 8 .. 9. Jahres je 15 £, 
des 10., 11., 12., 13. Jahres je 

20 :£. 

Erfindungen, die den Ge- Proportionalabgabe: so viel ma: 
setzen oder der Moral zu - 10 Lire wie die Zahl der Jahre, 
widerlaufen, rein theoreti
sche Erfindungen, Arznei
mittel. Die im Auslande 
patentirte und veriijfentlichte 
Erfindung ist vor Erliischung 
jenes Patentes patentirbar. 

fiir welche das Patent nachge· 
sucht wurde, Ferner jahrlich: 

Fiir d. ersten 3 Jahre 40 Lire (M. 32, 
Fiir d. folg. 3 Jahre 65 • (. 52) 
do. do. do. 90. (. 72) 
do. do. do. 115 • (. 92) 
do. do. do. 140 • (. 112) 

Ausserdem 1 Lira Stempel. 
Zusatzpatente 20 Lire. 

Verlangerungspatente 40 Lire. 
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Zur Erlangung 
eines Patents erforderliehe 

Sehriftstiieke. 

Gesneh an das Oekonomie-Departe
ment, 2 Beschreibungen in schwedi

scherSprache nebst Zeichnnngen. 

Gesuch an den Handelsminister, franz. 
Beschreibung und Zeichnungen in 
metrischem Maassstab in doppelter 
Ausfertignng. Verzeichnis der depo
nirten Sachen. Fiir die Colonien 

alies in dreifaeher Ansfiihrung. 

Gesuch (Erkliirung vor einem Richter, 
1m Auslande vor einem englischen 
Consularbeamten, der Erfinder zu 
sein), vOrliiufige oder vollstiindige 
Specification. Letztere muss jeden
falls binnen 9 Monaten nach der An-

me1dung eingereicht werden. 

Gesueh an das Ministerium des 
Aekerbaus, Gewerbe und Handels; 
3 Beschreibungen in italienischer 
oder franzos. Sprache und 3 metrische 
Zeichnungen. Einreichung des aus
Hindisehen Patents oder eiller be
glaublgten Absehrift, falls die Erfin
dung im Auslande bereits patentirt 
ist. Die getuschten Zeiehnungell auf 
33 (oder 66) em hohem, 23 (bezw. 46) 
cm breitem Papier mit 1 t;. em Rand. 
Gesuch und Besehreibungen auf 

Stempelpapier (50 cent.). 

Ursaehen 
der Niehtigkeit und des Verlalls 

del' Patente. 

Niehtausbeutung binnen 2 J ahren. 
(Ausiibungs -Nachweis verlangt 
nach 2 Jahrell u. danll jahrlieh.) 

Nichtzahlung der Gebiihren am 
Verfalltage, Nichtansbentung 
binnell 2 Jahren, Ullterbrechullg 
derselben wiihrend 2 Jahre. Im
port des patentirten Gegen
standes ohne ministerielle Er
laubnis. UnzuliinglieheBeschrei-

bung. 

Niehtzahlung del' Gebiihren 
(Frist bis auf S Monate kann 

bewilligt werden). 

Nichtvorauszahlung der- Gebiih
ren innerhalb 3 Monate nach 
der Fiilligkeit. Nichtausbeutung 
binnen einem Jahre, wenn das 
Patent 5 Jahre liiuft, binnen 
2 Jahren, falls es liinger liiuft. 
Unterbreehung der Ausbeutung 

wiihrelld eines, bzw. 2 Jahre. 

Veroffentiiehnng 
del' 

Patente. 

Dreimalige VerolIentlichung 
des Patelltbriefs und del' Be: 
schreibung binnen 2 Monaten 

nach Erteilung. 

Auslegnng im Ministerium 
nach del' Erteilung. Naeh 
Zahlung del' 2. Jahresgebiihr 
Veroffentlichung durch die 
BehOrde. Jiihrlieh ein Kata-

log del' Patente. 

Speeificationen, periodisehe 
illustrirte Zeitsehrift,Register 
und Ausziige, Liste eng
lischer und auswiirtiger Pa
tente in The Commissioners 
of Patents' Journal, Modelle 

im Patentmuseum. 

Auslegnng 3 Monate nach 
Erteilung. Semesterweise 
Veroffentliehung der Be
schreibungen und Zeich
nungen im Auszuge oder 
wortiich im EoUetino in
dustriale. 3 maljiihrlich eine 
Liste der erteilten Patente 

in der Gazzetta ufficiale. 
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Von der 
Land. Dauer der Patente. Patentirung ausgeschlossene . Patentgebiihren. 

Gegenstande. 

Luxemburg. 15 Jahre. Wie in Deutschland. I 1 Jahr 10 Fr. (8 M.) 

Ges. Die Erteilung ist von I 2, 20, 
v. 26. Febr. der Erteilung eines Pa- S , 30, 

1879. tents auf denselben u. s. f. fiir jedes Jahr 10 Fr. mehr. 
Gegenstand in Deutsch- I Fiir Zusatzpatente einmalige Ge-

land abhiingig. biihr von 10 Fr. 

Norwegen. 10 Jahre. I Die bereits veriiffentlichten I 10 Spec. Thaler 
Ges. Erfindungen. (etwa M. 45). 

v. 15. Juli 
1839. 

Oesterreich. I Bis zu 15 Jahren. Ein-I Bereits veriiffentli~;;:-Er-I Fiir jedes der ersten 5 Jahre 2011. 
Ungaro. I fiihrungspatente und Pa- findungen, wissenschaftliche Fiir das 6. Jahr . . . . 30, 

Ges. tente anAuslanderiiber- Theorien, Nahrungsmittel, 7. 35, 
v. 15. August dauern das ausHindische pbarmaceutische Producte, 8. 40 , 

1852, Patent nicht. die Erfiodungen, welcbe 9. 45 , 

v. 24. Decbr. 
1867. 

gegen die guten Sitten, die 10. 50 , 
Gesundheit und die Gesetze 

verstossen. 

Portugal. 

(Civil-

Bis zu 15 Jahren. Erfindungen, die der iiffent-
Kein Ueberdauern des lichen Sicherheit oder den 

Gesetzbuch ausliindischen Patents. Gesetzen zuwiderlaufen. 
vou 1868.) Blosse Formveranderungen. 

Russland. Erfindnngspatente: 3, 5 
Ukase oder 10 Jahre; 

v.23.0ctober Einfiihrungspatente: 1, 
1840 und 2, 3, 4, 5 oder 6 Jabre, 

23. Nov. 1863, 
16. Februar 

1867, 
22. April 

1868, 
30. ~arz 

1870. 

ohne das ausHindische 
Patent zu iiberdauern. 

Gef'ahrliche u. unbedeutende 
Erfindungen, die keinen 
wesentlichen Nutzen ver
sprechen, allgemeine Prin
cipien, Erfindungen, die sieh 
auf das Kriegswesen und die 
Staatsverteidigung beziehen. 

11. • 60, 
12. 70, 
13. 80, 

I , 14. 90 , 
I, ,15., ...• 100, 
I Zahlung im vorans fiir die ganze 
I Patentdauer. 

Jiihrliche Abgabe von 
5 Milreis = M. 22'5. 

Erfindungspatente: 
3 Jahre Rubel 90 
5 150 

10 450 
Einfiihrungspatente: 
1 Jahr Rubel 60 
2 120 
3 180 
4 240 
.5 
6 

300 
360 
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Z ur Erlangullg 
cines Patents erforderliche 

Scbriftstucke. 

Ursachen I 
der Nichtigkeit und des Verfalls I 

del' Patente. 

Veroffentlichung 
der 

Patente. 

Eine Anmcldung, 2 Besebreibungen I Nicbtzahlung der Gebi\hr binnen 
in dentscher odeI' franzlisischer 13 Monaten. ErlOschen desselben 
Spraehe, 2Zeiebnungen, event. Modell. Patents in Dentschland. Nicht-

ausfflhrung binnen 3 J ahren. 

Eine Btschreibung nebst Zeichnungen 
in 2 Exemplaren. 

Licellzverweigerung. 

Keine Bestimmungen. 
i 

Die Patentbeschreibungcn 
werden ausgelegt; Abscbrif

ten werden erteilt. 

! Nach Ablauf del' H'alfte der 
I Patentdauer in der Polyt. 
I Zeitschr. von Christiania. 

I 

Gesuch an das Ministerium der im I Nichtzahlung del' Gebi\hren. \ Sofern del' Patentinhaber 
.:ieichsrat vertretenen Lander odeI' Nicbtausbeutung binnen einem! die Geheimhaltung nicht 
an das Kg!. ungarische Ministerium, Jabre. Unterbrechung der Aus- WllUscbt, Ausleguug uud Er
:! deutsehe Beschreibungen, 2 Zeich- beutung wlihrend 2 Jahren. Aus- laubnis zur Abschrift; Ver
nungen, event. Modelle. Eine ausliin- i\bungsnachweisung ist indess iilfentlichung nach Ablauf 
dische Patentnrkunde wird nur dann nicht verlangt. Mangelhafte Be- des Patents, wenn solches 
gefordert, wenn der Bewerber erkHirt, schreibung. f'lr niHzlich befnnden wird. 
cine bereits patentirte Erfindllng ein

filhren zu wollen. 

Beschreibungen, 2 metrische Zeich- Unriehtige Beschreibnng. 
nnngen event. Muster. 

OeffentlicheAuslegnng. Naeh 
dem zweiten J abre Veriiffent· 

liehung von Auszugen. 

Gesuch an das Staatssecretariat uer I Nichtausbentnnginnerhalb zweier 
,'ffentlicben Arbeiten, des Handels Jahre, Unterbreehung wahrend 
nnd der Gewerbe. 2 portngiesische 12 Jahre. Mangelnde Nenheit. 

----+----------i--------
Gesueh an das Departement des Han-I Nichtausbentnng binnen dem 
dels uncl der Manufacturen, 2 russi- ersten Viertel del' Patentdaner. 
sehe Besehreibungen, 2 Zeichnungen, Del' Fall, dass die Erfindung der 
)[odelle, wenn erfortlerlich. Beglau- iiffentlichen Wohlfahrt zuwider-

bigung eines l'u;:;sh;chcn Consuls. 

Biedermann, Jahrbuch VI. 

Ulun, oder VOl' del' Erteilung in 
Rllssland bekannt war. 

Nach der Erteilung in amt
lichen Jonrualen, mit Zeich
nnng in den Memoiren der 
Kaiser!. Russ. technischen 

Gesellschaft. 

2 
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Land. 

Schweden. I 
Ges. 

vom 23. Junil 
1884 

(in Kraft 
v. 1. J anuar I 

1885 ab). 

Spanien. 
Ges.v.30.Juli 

1878. 
(Die span. 

Patente gel
tenauchin d. 
Colonien.) 

Gesetzgebung, Verordnungen u. s. w. 

Dauer der Patente. 

15 Jahre. 

20 Jahre, fiirnicht eigene 
Erfindungen 5 Jahre. Fiir 
im Auslande schon pa
tentirte Erfind. 10 Jahre. 

Von der 
Patentirung ausgeschlossene 

Gegenstande. 

Allgemeine Principien, 
N ahrungs- und Arzneimittel, 
gesetz- und sittenwidrige 

Erfindungen. 

Bereits veroffentlichte Er
findungen. Gebrauch der 
Naturproducte, pharmaceu
tische Praparate, Finanz-

plane. 

Patentg-ebiihren. 

50 Kronen Anmeldegebiihr. Er. 
giebt die Priifung die Nicht. 
neuheit der Erfindung, so erhalf 
der Pateutsucher 25 Kr. zuriicll!. 

Jahrestaxen 
fiir das 2.-5. Jahr je 25 Kronell 

" " 6.-10." ,,50 " 
" "11.-15." "75 " 

N achfrist bis 90 Tage moglich 
gegen Erlegung von '/5 des Ta1¢.

betrages. (1 Kr. = 1'08 M. G.) 

1m 1. Jahre 10 Pesetas 

". 2. " 20 " 
u. s. w., 

im 20. Jahre 200 
Fiir ein Zusatzpatent einmal 

25 Pesetas. 
(1 Peseta = 0'86 M.) 

Anm. Die Niederlande, Rumanien, Serbien, Montenegro, dIe Tiirke~; 
werden durch besonderen Firman Patente auf 5- 15 Jahre erteilt. 

Algerien. I 
Cap. Colonie 14 Jahre. Kein Ueber
(Das gleiche dauem des auslandi
Gesetz gilt schen Patents. Ver
in Natal). liingerung von 14 Jahren 

moglich. 

Mauritius. 
Ges. 

vom 22. Mai 
1875. 

Bis 14 Jahre. 

Argentinien. 5,10 oder 15 Jahre. Kein 
Ges. Ueberdaneru des ausliin-

T. 11. Octbr. dischen Patents. Vor-
1864. laufiges Patent 1 Jahr. 

B. A u sse r - E u r D 

I. l' 
Die franzosischen Patente 

Nichtgewerbliche 
Erfindungen. 

1m Lande nicht bekannte 
Erfindungen. 

Pharmaceutische Praparate, 
Finanzplane, Erfindungen, 
die den guten Sitten und Ge
setzen zuwiderlaufen, bereits 

bekannte Erfindungen. 

Bei Hinterlegung der Spec~
cation 2 £ 10 s. 

Bei Empfang der Patenturkunde 
2.£ 10 s. 

Vor Ablauf des 3. J ahres 15 £ 
" " "7.,, 20 i" 

Gesuch urn Verlangerung 2 £ 10 s. 
I 

Beim Gesuch 10 £. 
Siegelung 2 £. 

II. A. m e 
Stempel von 20 Cent. 

Fiir ein 5j.Pat. 80Piaster 
" 10j. " 200 
" 15j. " 350 

(1 P. = 100 Cent. = 3'8 M.) 
VorHiuf.Patent 50 P. DieHalfte der 
J ahrestaxe zahlbar bei der An
mel dung, die andere Hiilfte, in 

gleichmassigen Jahresraten.. 
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Z ur Erlauguug Ursacheu Verofi'entlichung 
eiues Patents erforderliche der Nichtigkeit und des Verfalls der 

Schriftstiicke. der Patente. Pateute. 

Ein Gesuch, Beschreibung in schwe- Nichtausfiihrung der Erfindung Bestimmungen iiber Ver-
discher Sprache und Zeichnung binnen 3 Jahren, Unterbrechung ofi'entlichung noch vorbe-

in duplo. der Ausfiihrung wahrend eines haIten. 
Jahres. Verlangerung der Aus-
fiihrungsfrist um 1 Jahr zulassig. 

Gesuch au den Minister der ofi'ent- Nichtausbeutnng binnen zwei Auslegung der Beschreibung 
lichen Arbeiten und des Handels. Jahren, (Nachweis der Ausfiih- etc. im Conservatorium der 
2 spanische Beschreibungen, 2 metri- rung ist zu lieferu.) Unter- Gewerbe. Quartaliter Ver-

sche Zeichnungen. brechung der Ausbeutung wah- ofi'entlichung der bewilligten 
rend eines J ahres. Nichtzahlung Patente in der amtlichen Ma-

der Gebiihr. drider Zeitung. 

Griechenland und die Schweiz haben kein Patentgesetz. In der Tiirkei (auch in Egypten) 

p a i s c h eSt a ate n. 
rika. 

gelten auch fiir Algier. 

Gesuch an den Obersecretar, Be- Nichtausiibung der Erfindung 
schreibung und Zeichnung in doppel- binnen 2 Jabren. Nichtzahlung 

Auslegung. 

ter Au~fertigung, eine auf Pergament, der Gebiihren. 
20 X 15 eng!. Zollo 

Gesuch an den Colonialsecretiir, 
1 Beschreibung nebst Zeichuung. 

rika. 
Gesuch an den Chef des Patentamts, 
zwei spanische Beschreibnngen nebst 
zwei metrischen Zeichnungen mit 
0·025 m weissem Rande und event. 
Modell. Keine Bleistiftzeichnungen. 

Nichtansbeutung binnen 
2 Jahren. 

Nichtbezahlung der Gebiihren. 

Einsichtnahme der Anmel
dungen gegen Zahlung von 

4 s. gestattet. 
Verofi'entlichungnachAblauf. 

Ungenaue und unvollstiindige I Auslegung, jiihrliche Ver
Beschreibung, Nichtausbeutung ofi'entlichung der Beschrei
binnen 2 Jahren, resp. Unter- bungen und Zeichnungen. 
brechung der Ausbeutung wiih-

rend 2 Jahre. 

2'" 
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Land. 

Brasilien. 
Ges. 

v. 14. Oct. 
1882. 

Canada. 
Ges. 

v. 14. Juni 
1872. 

v. 23. Mai 
1873 

u. 25. Mai 
1883. 

Gesetzgebung, Verordnungen u. s. w. 

'Dauer der Patente. 

15 Jahre. Verb esse
rungspatent iiberdauert 
nicht das Hauptpatent. 
Kein U eberdauern des 
ausHindlschen Patentes. 

I 15 Jahre. 
Kein Ueberdauern des 

I ausliindischen Patents. 

Von der 
Patentirung ausgeschlossene 

Gegenstande. 
PatentgebiiQren. 

251 

Erfindungen, die den Ge- 20 $ (90 M.) fiir das erste, 30 $ 
setzeu oder guten Sitten zu- fiir das zweite Jahr; fiir jede$ 

widerlaufen, dem offent- folgende Jahr 10 $ mehr. Fiir 
lichen Wohl nachteilig ein Verbesserungspatent wird nUl' 

sind, einen industriellen Er- einmal ein gleicher Betrag wie 
folg nicht gewahren. der des laufenden Jahres ent-

richtet. 

Wissenschaftliche Theorien. Fur 5 Jahre M. 80 
• 10 • , 160 
,15, ,240 

Verlangerungspatente: 
5-10 Jahre M. 80 

10-15, , 80 
5-15, , 160 

I Zahlung bel der Anmeldung. 

Chile. I 
Gesetz von 

1840, 

Hochstens 10 Jahre. 
Ausliindische, in Chile 
noch nicht bekannte 
Erfindungen 8 Jahre. 

In Chile bereits bekannte 
Erfindungen. 

Stempelgebuhr und bei Erteilung 
der Betrag von M. 212 zur Erhalc 

tung des Modell-Museums. 
v. 16. Aug. 

1856. 

Columbia. 
Ges. 

V. 13. Mai 
1869. 

5-20 Jahre. 
Kein Ueberdanern des 
auslandischen ,Patents. 

Der Gesnndheit und offent-[5-10 Doll. fUr jedes Jahr. B~ 
lichen Sicherheit zuwider- der Anmeldung ist ein Vorschuss 

laufende Erfindungen. von 10 Doll. einzuzahlen, welcher 
bei Verweigerung des Patents 

verflillt. 

Cnba, Portorico. Philippiuen. Es gilt das 

Guyana 
(Englisch ). 

Verordn. 
v. 12. Jnli 

1861. 

14 Jahre. II Gesetzwidrige und nicht ge- Gesnch und vorHiufige Beschrei-
Kein Ueberdauern des werbliche Erfindungen. bung 55 Doll. 
auslandischen Patents. 

Verlangernng auf7 Jahre 
moglich. 

Vollstandige Beschreibung 15Doll. 

Siegelung 20 Doll. 

Vor Ablauf des 7. Jahres 100 Doll. 

Gesuch urn Verlangerung nnd 
Siegelnng des verliingel'ten Pa

tents 100 Doll. 

Guatemala. Hochstens 10 Jahre. 1m Lande bereits bekannte 50 Doll. bei der Anmeldung. 
Ges. Verlangerung ausnahms- gewerbliche Erfiudungen. 

v. 2. Juni 
1864. 

weise. 
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Zur Erlangung 
cines Patents erforderliche 

Schriftstiicke. 

l:rsachen 
der Niehtigkeit und des Verfalls 

der Patente. 

I I 
Z',vei Beschreibungen in portugiesi-' Mangelnde Prioritiit, verheimli-r 
,'c,her Spraehe, event. nebst Zeichnun- chung wescntlicber l:mstande, 
~en, Modellen, Proben, in versiegel- Nichtausbeutung innerhalb i 

tern Umsehlag. Ein Gesuch. 3 Jahren, Unterbreehung des Ge- I 
brauells fiir Hinger als 1 Jahr, 
Kichtzahlung der Taxcn; wenn 
der Auslander keinen Bevoll-

machtigten emennt. 

Eidlicbe Versicherung, dass der An- Nichtausbeutungbinnen2Jahren 
meldende der wahre Erfinder ist, und UnterbrecllUng der Ansbeu
Angabe eines Domicils im Lande, tung, Einfilhrung des patentirten 
zwci von Zeugen beglaubigte engli- Gegenstandes ans dem Auslande. 
sehe Besehreibungen auf Papier von 
0'20 X 0'27 m mit 0'0038 m bl:eitem 
Hande, drei Zeichnullgell in del'sel-
ben Grosse, (2 auf Leinwand, 1 auf 

Cartonpapier), event. Modell. 

Eine spanisehe Beschreibung nebst I 
Zeiclmung, ein Modell, Angabc, ob , 
die Erfindung im Auslande bereits I 

bekannt. 

Eine spanischc Besehreibung nebst 
Zeichnung und Modell bzw. Probe. 

Kiehtausbeutung binnen einer 
von der Behorde festgestellten 
Frist, und wenn die Fabrikate 
del' Probe nicht entsprechen und 
die Fabrikation mehr als ein I 

. _J ahl' uuterbrochcn wird. 

Niehtausbeutung wahrend eines 
Jahres, Unterbreehung der Aus
beutung wiihrend eines Jahres. 

V cr6ffentlichung 
del' 

Patente. 

Innerhalb 30 Tagen naeh 
Ausfertigung des Patents, 
Veroffentliehung der Be
schreibung irn Arntsblatt, 

Auslegung der Zeiehnungen 
etc. 

Die Besehreibungen und 
Zeiehnungen werden ver

offentlieht. 

Das Patent wird geheim 
gehalten bis zum Ablauf 

del' Patentdauer. 

Veroffentlichung erst naeh 
Ablauf des Patents. 

-------------------~----------------~----------------
spa n i s c h e G esc t z. 

~~~~~~-' 

Gesueh an den Gouverneur, cidliehe 
Declaration. Eine englische vor
liiufige Beschreibung und binnen 
einem Jahre eine Yollstiindige. 

Niehtzahlung der Taxe naeh 
dem 7 . Jahre. 

Eidliehe ErkUirung, dass der An-INichtausbeutung binnen 2 Jahren. 
Il!teldende der wahre Erfinder ist. Unterbrechung der Ausbeutung 
Spanische Beschreibung nebst Zeieh- wiihrend eines Jabres. 

nung und Modell. 

Veroffentliehung naeh einem 
Jahre naeh Erteilung des 

Patents. 

Die Besehreibung wird 
geheim gehalten. 
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Von der 
Land. Dauer der Patente. Patentirung ausgeschlossene Patentgebiihren. 

Gegenstande. 

Holliindisch. 5, 10, .oder 15 Jahre. Schon bekannte, sowie Er- Fiir 5 Jahre 150 Florin 
Westindien. Einfiihrnngspatente findungen, die dem Staats- . 10 . 300-400 . 

Ges. erloschen mit dem aus- wohl zuwiderlaufen. . 15 . 600-700 
" v_ 4. Juli wiirtigen Patente. 

1844. 

Hondnras I 14 Jahre. 

1 
Nichtgewerbliche Erfin- Anmeldung 10 $. Siegelung 25 $. 

Brit. 

I 
dungen. Vor Ablauf des 3. J ahres 50 $. 

Ges. 

I 
· . . 7. . 100, 

v. 10. Dec. 

I 
Fiir jede Licenz 5 $. 

1862. 

Jamaica. 14 Jahre. Kein Ueber- 1m Lande bereits bekannte 5 £ bei der Anmeldung. 
Ges. dauern des auslandischen Erfindungen. Stempel fiir Patent-Urkunde 5.£ 

von 1857. Patents. Verliingerung <--

auf 7 Jahre moglich. 

Mexico. 5, 8, oder 12 Jahre. I Finanzplane, pharmaceu- I Die Stempelgebiihren und dazu 
Ges. Einfiihrungspatente tischePraparateundGeheim- Fiir 5 Jahre 25-100 Piaster 

v. 3. Nov. 8 Jahre. Verbesserungs- mittel, auslandische Kunst-1 • 8 • 100 - 200 , 
1865. patente bis 6 Jahre. lund Natur-Erzeugnisse. • 12 • 200- 300 , 

- Zahlung vor der Erteilung. 

Neufnnd. 14 Jahre. 
land. Kein U eberdauern des 

Ges. v.12.Mai ausHindischen Patents. 
1856. 

Nicaragua. 110 Jahre, 7 J. fUr ver-I 
bessernngs-,5 J. fUr Ein-\ 

fiihrnngspatente. 

Paraguay. 5 bis 10 Jahre. Einfiih-
Ges. rungspatente iiberdauern 

v. 20. Mai die auslandischen um 
1845. hOchstens 6 Monat. 

Trinidad. 14 Jahre. 
Verordnung 
v. 2. Sept. 

1867. 

Venezuela. I 6-15 Jahre. 

Vereinigte 117 Jahre. Kein Ueber-
Staaten. dauern des auslandischen 

Ges. v. 8. Juli Patents. 
1870, 

revid. 
22. J uni 1874. 

Keine Bestimmungen. 

Nichtgewerbliche 
Erfindungen. 

Bereits veroffentlichte 
Erfindungen. 

Dem allgemeinen W ohl 
nachteilige. 

Bereits veroffentlichte ge-
werbjiche Erfindungen. 

Desgl. 
Eine Erfindung, die schon 
2 Jahre in offentlichem Ge-

brauch gewesen. 

5£ und die Stempelgebiihren 
bei der Erteilung. 

Keine Gebiihren. 

Stempelgebiihrell. 

Anmeldung 10 £. 

Keine Gebiihren, sondern teilweis' 
Befreiung von Abgaben und Ein 

gangszoll. 

Bei der Anmeldung . 15 · . Erteiluug 20 
Fiir Erneuerung (reissue) • 30 

· Verzichtleistung (dis-
claimer) . 10 
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Zur Erlangung 
eines Patents erforderliehe 

Schriftstiicke. 

Gesueh an den Generalgouverneur, 
eiue holHindische Beschreibung 

nebst Zeichnung. 

Gesueh, engl., vorl. Beschreibung auf 
Papier von 13" X 8". Zeichnungen auf 
Leinwand 13" X 8". Vollst. Beschrei-

bung und Zeichnung 21'/2 X 14%". 

Eine englische Beschreibung nebst 
Zeichnung und event. Modell; Be-

glaubigung durch 2 Zeugeu. 

Eid, dass Anmelder der Erfinder ist, 
zwei spanische Beschreibungen nebst 
zwei Zeichnungen und event. Modell. 

Keine Bleistiftzeichnungen. 

Beglaubigte Versicherung der Neuheit, 
eine englische Besehreibung nebst 

Zeichuung unti event. Modell. 

Eine spanische Beschreibung nebst 
Zeicbnung. 

Desgl. und event. Modell. 

Anmeldung, Erklarung iiber Erfinder-
recht, Beschreibung. 

Eid, dass Anmelder der Erfinder, 
cine spanisehe Beschreibung nebst 

Zeiehnung. 

Gesueh an den Patent- Commissar. 
Eid wie oben, eine englische von zwei 
Zeugen bescheinigte Beschreibung 
nebst Zeichnung (10 X 15 Zoll mit 
1 Zoll Rand) u. event. Modell. Lelz- \ 
teres hochslens 1 eng!. Cub.-Fuss gross. 

Ursaeheu Ver5ffeutliehung 
der Niehtigkeit und des Verlalls der 

der Patente. Patente. 

Friihere Ver6ffentlichung, Nicht-I Ver6ffentlichung nach Ab-
ausbeutung binnen 2 Jahren, lauf des Patents. 
Erlangung eines Patents in I 

einem anderen Lande. 

Nichtzahlung der Gebiihren. 

I 
Auslegnng. 

I 
Nichtausbeutung binnen Auslegung der Patente. 

2 Jahren. 

Unterbrechung der Ausbeutung I Auslegnng und Veroffent-
wahrend 2 J ahren. Einfuhr pa- liehung der Patente, letztere 

Ausland. 
tentirter Erzeugnisse aus dem I 3 Monate naeh Erteilung. 

Niehtausbeutung binnen 
2 Jahren. 

Desgl. 

Desgl. und wenn ohne Ermach-
tignng der Regieruug ein Patent 
im Auslande genommen wird. 

Mangelnde Neuheit. 

Falsche Beschreibung, Mangel !ler 
Neuheit, Niehtausbeutung binnen 

2 J., bei Einfiihrungspat. 1 J. 

Ver6ffentlichung der 
Besehreibung. 

Veroffentlichung nicht 
vorgeschrieben. 

Veroffentlichung nach Ab-
lauf; vorher jedoch Einsicht 
gestattet, wenn der Patent-

inhaber es erlaubt. 

Keine Bestimmung. 

Veroffentliehung nach 
Ablauf. 

Ungeniigende Besehreibung, die I Veroffentliehung der Be-
aber dnrch ein Reissue oder schreibung nebst Zeichnung. 
Disclaime1' verbessert werden Woehentlieh Ausziige in der 

kann. Official Gazette. 
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Land. 

Ceylon. I 
Ges. v. I 

2. Nov. 1859. 

Dauer der Pateute. 

14 Jahre. 

Von der 
Patentirung ausgesch!ossene 

Gegenstande. 

Bereits bekannte 
Erfindungen. 

III. A 

Patentgebiihren. 

Bei der Anmeldung 10 £ 

Indien 14 J. VerHingerung auf I Bereits in Indien oder 100 Rupien (M. 200) Stempel bei 
(Englisch). weitere 14 J. magI., wenn Grossbritannien veraffent- der Anmeldung, dazu verander-

Ges. v. lJ. bis 6Mon. vor Ablauf 1 lichte Erfindungen. liche Priifungsgebiihren. 
17. Mai 1859. IdesPat.nachgesuchtwird.! IVerlangeruugsgesuch 100 Rupieu. 

Japan. I 7, 10 oder 15 Jahre. I Gegenstande, die vor der I Eine Jahresgebiihr 
. Ges. v. Anmeldung jahrelang in I (zahlbar vor Jahresbegiun) von 

25. Mai 1871. Gebrauch gewesen sind. 5 Rio = 21 M. 
---S-tr-a-it-s--~'------------------~----------------------':----S-t-em--p-e-l--zu dem Gesuch 

Wie in Iudien. 
Settlements. 50 Dollars. 

Nen-seeland'l Bis 14 Jahre. 
Ges. v. 12. Kein U eberdauern des 
Sept. 1870. auslandischen Patents. 

Neu. I 7--14 Jahre. 

siid.wales·l· 
Ges.v.22.Dec. 

1853. 

QueenSland., Desgl. 
Ges. v.22.Dec. 
1853; 28.Dec'l 

1867. 

Sod. 3, 7 und 14 Jahre. 
Australieu. 

Ges.v.21.Dec. 
1877. 

Tasmanien., Bis 14 Jahre. Kein 
Ges. v.5.Nov. Ueberdauern des ausHin-

1858. I dischen Patents. 

Victoria. , Desgl. 
Ges. v. 9. Mai 

1865. 

I 
West- 14 Jahre. 

Australien. 
Ges. v. 

15. Aug. 1872. 

IV. A u s t r a 

I :r.Hchtgewerbliche oder dem I Bei Anmeldung und Erlaugung 

I Staate nachteilige Erfin- des Patents je 2 £ 10 s. (M. 50). 
dungen. I Vor Ablauf von 3 J. 15£ (M. 300). 

I Keine Gebiihr 20 £ (M. 400) bei der 

I 
Bestimmungen. Anmeldung. 

Desgl. Desgl. VorHiufiger Schutz auf 
6 Monate 2 £ (M.40); fiir fern ere 

6 Monate noch 3 £ (M. 60). 

I In der Colonie bereits be- Bei Einreichung und Erteilung 
kannte Erfindungen. je 2 £ 10 s. (M. 50). Nach 

, 3 Jahren 5 £. Nach 7 Jahren 
5 £. 

Desgl. Bei der Anmeldung u. Erteilung 
je 2 £ 10 s. (M.50). 15£ (M.300) 

nach 3 Jahren, 20 £ (M.400) 
nach 7 J ahren. 

. Dem Staate nachteiJige. Desgl. 

I 
Desgl. 25 ;£ (500 M.) bei der Anmeldung. 

25 £ (500 M.) bei der Erteilung. 

I 
Die hier nicht aufgefiihrten Lander haben unseres Wissens keine Patentgesetzgebung. In Pern 

ren Gesetzes Patente 
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sen. 

Zur Erlangung 
eines Patents erforderliehe 

Sehriftstiieke. 

Eine vom Erfinder vollzogene I 
¢nglisehe Besehreibung nebst zeich-

I nung. 

<\tesueh an den Generalgouverneur. 
lE:ine vorliiufige englo Besehreibung, 
<]lalln binnen 6 Monaten 6 vollstandige 
~esehreibungen nebst Zeichnungen. 

Eine Beschreibllng nebst 
Zeichnung event. Modell. 

len. 

Ursaehen 
der Niehtigkeit und des VerfaUs 

der Patente. 

Der Urn stand , dass die 
Erfindung nicht neu war. 

Der Umstand, dass die Erfin
dung nieht niitzlieh oder nieht 
neu war, oder nieht vom Erfin-

der herriihrt .. 

Desglo 

Wie in Indien. 

Veroffentliehung 
der 

Patente. 

Auslegung. 

Einsiehtnahme der Besehrei
bung gegen Zahlung von 

1 Rupie. 

Veroffentlichung 
des Gegenstandes 

des Patents. 

(}esuch an den Secretar der Colonie. \ Nichtbenutzung innerhalb I Auslegung i~ Patentamt zu 
Zwei englische Besehreibungen, Zeich- 2 J. nach Erteiluug. Nichtzahlung Wellington. 
, nungen in dnplo, event. Proben. der Gebiihren innerhalb 3 Jahre. I 
-

Gesuch an den Gouverneur. I 
Eine englisehe Besehreibung. 

I -
Desgl. 

I 
I 

i Gesueh an den Patent-Commissar. 
Efideserklarnng nebst engliseher Be-
schreibung in duplo und zwei Zeich-

nungen. 

Gesueh an den Gouverneur. Eides-
erklarung. Zwei englisehe Besehrei-
b~ngen (eine auf Pergament) 20" X 15" 
nebst zwei Zeiehn. (eine auf Pergam.) 

Gesueh an den ersten Secretar der I 
Oolonie. Eideserklarung nebst engl. 
~eschreib. in duplo u. zwei Zeichn., I 
woyonje 1 Exempl. aufPerg. 20" X 15". 

Gesnch an den Gouverneur. Eides
erklarung nebst engliseher Beschrei
buug uud Zeichnung, event. Modell. 

Mangelnde Neuheit. Keine 
Bestimmuugen. 

Desgl. Desgl. 

Desglo Niehtausiibung der Er- Keine Veroffentliehung. 
findung binnen S Jahren; Nicht- Einsichtnahme gestattet. 

zahlung der Gebiihren. 

Desgl. 

I 
Auslegung naeh 

Niehtzahlung der Gebiihren. 6 Monaten. 

I 
Desgl. Auslegung nach Erteilung. 

Desgl. Desgl. 

(fiir 25 Jahre), Urngnay, Costa Rica uud San Salvador konnen iudess durch Erlass eines besonde
bewilligt werden. 



B. Chemische Technologie. 
I. Eisen. 

A. Analytisches. 
Die Eisenbestimmung durch Permanganatliisung in salzsaurer Liisung 

solI naeh J. KRUTWIG und A. COCHETEUX (Ber. 16, 1534) genaue Resultate 
liefem bei Liisung in geringer Salzsauremenge (10 cbcm von 1 '12 Vol. Gell'. 
fiir 1 g Erz), Reduction mit Zink, Zusatz der doppelten Uenge Schwefel
saure (1' 3) und bei Titration der verdiinnten Liisung mit verdiinnter Cba
maleonliisung. ~ AUSTEN & HURFF (Chem. Ztg. 7, 1045) verwerfen die Re
duction durch Zink; sie setzen zur kochenden, salzsauren Liisung Natrium
sulfit, verjagen S02 durch fortgesetztes Kochen und titriren naeh Zusatz 
von Magansulfat mit Chamaleon. Reduction und Titration sollen 15-20 Min. 
beanspruchen. - Zur Bestimmung von Zink in Erzen wird nach 1If. A. DERos 
(C. r. 97, 1068) die salzsaure Liisung von 1 g Erz in einer Platinschale mit 
Ammoniak iibersattigt und der Elektrolyse unterworfen: pos. Pol die Schale, 
neg. ein Platinblech. Nach 12 Stunden ist alles Zink ausgefallt (Strom pro 
Stunde 300-400 cbem Gas). Der am Platinblech haftende Zinkniederschlag 
wird gewaschen, in Aetzkaliliisung (8-10 0 B.) geliist und in dem Riche
Apparat wieder der Elektrolyse unterworfen. - Zur Bleibestimmung 
behandelt man naeh demselben die salzsaure Liisung von 1 g mit 3-4 g Cd; 
entwickeln sich an diesem keine GasbJaschen mehr, so ist die Bleifallung 

beendet: Liisen der Metalle in Salpetersaure und elektrolytische Bestimmung. 
- v. JjjPTNER und GMELIN weisen nach, dass Permanganatliisung bei 
langerem Stehen am Lichte starker wird. (Oesterr. Z. f. B. u. Hiittenw. 31, 491.) 

J. STEAD (Ch. N. 47, 285) hat beobachtet, dass in salpetersauren Eisen
liisungen 2 Farbstoffe vorhanden sind: ein hel!gelber und ein braunroter; 

beide sind in Alkali liislieh, und soll diese Liisung etwa die 21Maehe Farben
starke der sauren Liisung besitzen. STEAD setzt deshalb bei colorimetrischer 
Bestimmung niederer Kohlenstoffgehalte zur salpetersauren Eisen
liisung Natronhydrat (auf 1 g Metal! 12 cbcm Salpetersaure, 30 cbcm Wasser 
und 13 cbem Natronhydratliisung (1' 27 spec. Gew.). Ein Ueberschuss an 
Salpetersaure solI den Farbstoff mindern. - A. CLEMENCE (Ch. N. 48, 206) 
hat ein Platinrohr construirt, das bei C - Bestimmungen gleichzeitig zum 
filtriren und als Verbrennungsrohr dient; C. BALLING empfiehlt diesen Apparat 
als bequem, zweckentsprecbend und allen Verlusten vorbeugend. - ZABUDSKY 
(Cbem. Z. 8, 787 u. 791) zersetzt Eisen zur C-Bestimmung mit einem Gemisch 



Eisen. 27 

von Kupfersulfat und Kochsalz. Kohlenstoff wird in Verbindung mit Sauer
stoff und Wasserstoff ausgeschieden (C12 H6 03). Verf. hat die Coiifficienten 
bestimmt, die mit geniigender Genauigkeit den Gehalt des Riickstandes an 
C ergeben: 

fiir Spiegeleisen . . 
weisses und graues (reines) Eisen 

- graues (unreines) Eisen mit geringem Gehalt 
an gebundenem C. 

- Gussstahl mit ca. O' 5 Proc. . 
- harten Stahl . 

0'685 
0'710 

0'655 
0'660 
0'675 

Das Bediirfnis nach einer einfachen und sicheren Mn-Bestimmungs
met hod e hat im verflossenen Jahre eine grosse Reihe von Vorschliigen her
vorgerufen. G. C. STONE hat dasselbe Spiegeleisen nach 11 verschiedenen 
Bestimmungsarten von verschiedenen Chemikern analysiren lassen und ergaben 
sich hierbei Differenzen bis zu 4 Proe.! Auf Veranlassung des Vereins anal. 
Chemiker ist nunmehr aus diesem und dem Verein deutscher Eisenhiitten
leute eine Commission zusammengetreten zur Erreichung der Einfiihrung 
einheitlicher Untersuchungsmethoden bei Mn -Bestimmungen im Eisen. In
zwischen haben W. HAMPE und A. LEDEBUR Mn-Methoden gepriift und modi
ficirte Verfahren in Vorschlag gebracht. Als besonders geeignet empfiehlt 
HAMPE (Chem. Z. 7, 1103) zwei maassanalytische Methoden, deren erste auf 
U eberfiihrung des Mn in Superoxyd und Titration desselben (Kaliumchlorat
Methode) und deren zweite auf Ueberfiihrung des Mn in saures phosphor
saures lHanganoxyd und Titration desselben mit Ferro-Ammoniumsulfatlosung 
beruht. - LEDEBUR £tellte (Chern. Z. 8, Nr. 51, 52 u. 54) Vergleichspriifungen 
an zwischen der Volhard-, Pattinson- und Kaliumchlorat-Methode von HAMPE 
und halt die Pattinson-Methode als die zugleich einfachste und genaueste. 
Bei einiger Uebung sollen sich darnach sehr gute Resultate erzielen lassen; 
Dauer einer Probe 51/2 Stunde. - C. MEINECKE (Rep. anal. Chem. 3, 337) 
iindert die Volhard-Methode dahin ab, dass er Mn durch Perrnanganatlosung 
in Ueberschuss £alIt und letztere misst. - Zur Fiillung des Mn bringt 
N. WOLFF (Z. anal. Chern. 22, 250) einen zweckrniissigen A]Jparat in Vorschlag, 
welcher einen mit Bromdiirnpfen geschwiingerten Luftstrom erzeugt. 

Bei der Phosphor-Bestimmung findet A. TAM~[ (Ch. N. 49, 208) 
hiihere Werte bei zweimaligem zur Trockne Dampfen und Erhitzen des Riickstan
des auf 200°. Es sollen dadurch organische Siiuren zerstort werden, die sich 
durch den C-Gehalt des Eisens bilden und welche die vollstiindige Ausfanung 
der Phosphorsiiure hindern. V. EGGERTZ (B. U. H. Ztg. 1883, 353) hat hieriiber 
Untersuchungen angestellt und gelangt zu der Annahme, dass die Phosphor
saure in einer neuen lIIodification (nicht entsprechend a-, b-, und c - Phos
phorsiiure) vorhanden sein muss, die nur durch Vereinigung mit einer Basis 
fallbar, d. h. in c - Phosphorsaure verwandelt wird. 

Ueber die wichtige Bestirnrnung des S chlackengebalte s irn S ch w eis s
eisen spricht LEDEllUR (St. U. E. 3, 601). Von den Metboden: Verfliichti-
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gung des Eisens im Chlorstrom, Losen in bromhaltigem Bromkalium, Losen 
in Kupferchlorid-Chlorammon, fand er die Eggertz-Methode als die genaueste 
(Losen in einer mit Eiswasser geklihlten Losung von Jod in Wasser: auf 

1 Eisen, 5 Jod und 5 Wasser). Als Vergleichszahl diente der aus der Sauer
stoffmenge des Schweisseisens berechnete Schlackengehalt. 

Eine einfache Methode zur Bestimmung des Silicirungsgrades der 
Schlacken giebt v. JUPTNER (Oesterr. Z. f. B. u. Hlittenw. 31,491). Si02 wird 
nach bekannter ~Iethode, der Gehalt an Basen nach dem Chlorgehalt und 
die Thonerde-Menge gewichtsanalytisch bestimmt. 

B. Technisches. 
I. Erze. 

P. TRASENSTER schiitzt die gegenwartige Production an Eisenerz auf 
4i1/2 Mill. Tonnen; davon auf Deutschland 81/3. Der Export von Bilbao 
(G. REVAOX, Gen. civ. 1883 No. 12) steigt stetig: 1881: 2500000 t; 1882: 
3500000 t; bis 1. Aug. 1883: 2083000 t; davon gehen ca. 13 1/2 Proc. 
nach Deutschland. In den letzten Jahren ist im Bilbao-District eine Con
centration des Besitzes eingetreten, wodurch Unabhiingigkeit, gleichmassiges 
Vorgehen bei Verkiiufen hervorgerufen. Man beabsichtigt jetzt Erz in 
grosserem Maassstabe an Ort und Stelle zu verhlitten. - Ueber s c h w e
dische Erzlagerstatten berichtet P. v. SCHWARZE (St. u. E. 4, 307) 
uber die grossen Erzberge der Prov. Norrbotten und die Erzzonen von 
Grangesberg in den Prov. Orebro und Kopparberg. Verf. glaubt, dass der 
Export dieser Erze nach Deutschland nun mit Nutzen durchfUhrbar ist. -
BoYD und Mc. CREATH uber ein Massenvorkommen von Eisenerz in Virginia. 
- Der Eisensand, der sich in Canada, Neuseeland u. a. O. in grosser 
Ausdehnung findet, wird nun in Canada durch magnetische EDIsoN-Separir
apparate concentrirt. W. SIEMENS schlug vor, diesen gereinigten Eisensand 
(mit 70-71 Proc. metall. Eisen) in seinem Rotator*) weiter zu verarbeiten. 

Fig. 1. - A. ZOR HELLEN und H. 

R 

STAHLSCHMIETT en t ph 0 s
phoren Eisensteine 
nach D. P. 24105 yom 
14. Januar 1883 wie folgt: 
In dem Kessel K wird 

Salzsiiure erhitzt, deren 
Diimpfe sodann durch Rohr_ 
leitung T zu dem um den 
ganzen Of en laufenden 
Saurecanal S und von hier 

durch die Dlisen 8 in den Rostofen R gelangen. Der bei Gllihhitze durch 
Reduction mit Kohle aus der Phosphorsiiure entstehende Phosphor verbindet 

') Vergl. Techn.-Chem. J ahrb. 1884, 16. 
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sich mit dem Wasserstoff der eingeleiteten Saure, wahrend das Cblor der

selben sich mit dem Eisen verbindet. - A. ADAIR und W. THOMLINSON in 

Seaton Carew, Durham. Behandlung von Eisenerzen zur Extraction V0n 

Schwefel und Phosphor. Engl. P. 747 vom 10. Februar 1883. Die 

zerkleinerten Erze, Schlacken u. s. w. werden, event. nach vorhergegangener 

Riistung, in eisernen Pfannen mit so viel Natronlauge erhitzt, dass sich 

Trinatriumphosphat bilden kann. Aus dem Filtrat werden Kieselsiiure, 

Thonerde, Eisen, Mangan durch Hindurchpressen von Luft und Kohlensaure 

geHillt. In diesem Falle lasst man durch Eindampfen die in der Losung 

enthaltene Soda auskrystallisiren. Dann wird die Phosphorsaure mit Kalk

milch gefiillt. Die Zersetzung der Erze etc. soll auch mit Ammoniak in 

geschlossenen Gefiissen ausgefiihrt werden konnen. Der unlOsliche Riickstand 

wird event. mit Kalk oder Thon gemischt, bis zum Sieden erhitzt und die 

erhaltenen Stlicke werden aui' Eisen verarbeitet. Wenn die Erze etc. viel 

Kieselsanre enthalten, so werden sie erst mit Kalk gegliiht und dann mit 

A etznatron oder Soda behandelt. 

II. Roheisendarstellung. 
Naeh der amtlichen Statistik fiir Preussen waren 1871 216 Cokshoch

iifen mit 953346 t Erzeugung in Betrieb; 1882 dagegen 170 HoehOfen mit 

2 409 666 t. 1m Jahre 1871 lieferte der Einzelhochofen ca. 4500 t; im 

Jahre 1882 aber ca. 14000 t. Die Production an Roheisen iiberhaup 

ist uach SAMUELSON (Bg. u. II. Ztg. 42, 295) seit 1869 von 10 auf 20 Mill. 

Tonnen gestiegen bei 1,3 Brennstoffersparung. - Ueber die E i s en - und 

Stahl-Industrie in Rheinland-Westphalen und Nassau im Jahre 
1883: st. u. E. 4, 183. 

Winderhitzung. 
FR. LiiRMANN (~Itschr. d. Ver. deutsch. lng. 1883, 475) maeht auf die 

Wichtigkeit des Reinigens der Hochofengase aufmerksam; es haugen 

damit die Erfolge des Winderhitzers eng zusammen. Neuere Vorschlage 

gehen auf trockene Reinigung aus: Querschnittserweiterung, Filtration (Vor
schHige von FREUDENBERG, STEFFEN, MAcco). - K. MOLLER schlagt VOl', 

die Gase durch gepresste Schlack en wolle zu filtriren, welche sich durch Ab

biirsten oder Abblasen leicht reinigen liesse (D. P. 17085). - KOS~IANN 

(Ztsehr. des oberschles. Eg. u. H. Ver. 1883, 156) will durch hochsiedende 

l'araffiniile (Preis 8-9 ./1(, pro 100 kg) die Hochofengase vom mitgerissenen 
Staub befreien. 

W. HAWDON (J\IiddJesborough) (St. u. E. 3, 463) hat die Betriebsresultate 

ein und desselben Hochofens verglichen bei Anwendung eines alten Rohren

apparats gegen einen COWPER-Apparat. Durch die Erhohung der Tem

peratur von 532 auf 768 0 C. wurde eine Coks-Ersparnis von 75 kg pro 

Tonne und eine wijchentliche Mebrproduction von 60 t erzielt. Kalkstein
Zuschlag etwas hober; der Si-Gebalt des Eisens blieb fast derselbe. Das 
Gas entweicht aus den Rohrenapparaten mit viel griisserer Hitze als aus den 
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steinernen. - A. SILFVERSPARRE (Bg. u. H. Ztg. 42, 296 aus Jern. Kont. 
An.) glaubt, dass in England die Cowper-Apparate am meisten geschatzt 
wiirden. Griinde dafiir: grossere Einfachheit und BiIIigkeit; Erwarmungs
flache im Verhiiltnis zum Gewicht und Volum des Regenerators gross. -
REMAURY dagegen halt 3 Whitwell gleichwertig mit 4 Cowper, da erstere 
sich wiihrend des Betriebes in wenigen Stunden reinigen liessen und eine 
vollstiindigere Verbrennung und bessere Staubablagerung herbeifiihrten. - In 
N e u be r g hat man fiir einen Holzkohlenhochofen 3 Winderhitzer nach 
!IAssrcKs und CROOKE gebaut (Hobe 17 m).*) - COWPER hielt wiihrend des 
Herbstmeetings des IRON u. STEEL Inst. einen interessanten Vortrag iiber 
seine Winderhitzer (B. u. H. Ztg. 42, 515 und Ztschr. d. Ver. dtsch. lng. 
1884, 81). Statt der sechseckigen Steine mit rundem Querschnitt verwendet 
er jetzt besondere Steine (mit 50 mm Wandstarke) und bildet sechseckige 
Schiichte (Bienenkorbfiillung). 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

D. P. 24439 vom 29. December 1882. W.WBIT-
WELL. - Anordnung der Gas- und Windcaniile an 
WBITWELL'schen Winderhitzungsapparaten. Gist 
eine Oeffnung am Fusse des Of ens, welche in die 
ausserhalb der Umhiillung angebrachte Kammer B 
fiihrt. Am Boden derselben ist das Venti! I ange
bracht, durch welches der erhitzte Wind in die 
Leitung K streichen kann. Mittelst der durch einen 
Schieber regulirten Leitung L liisst man heissen 
Wind in die Brennkammer M einstromen, urn in 
derselben die Gasverbrennung zu unterstiitzen. 

B. FORD und J. MONCUR haben einen neuen 
Winderhitzer construirt (D. P. 24134 vom 3. Fe
bruar 1883): Der Apparat wird durch die Wand 

m (Fig. 3) nnd die Verbrennungs-· 
kammer in vier Abteilungen zerlegt. 
Diese werden einzeln oder gleich
zeitig zu mehreren mittelst der Ven
tile i mit dem Kaltluftcanal k in 
Verbindung gebracht. Durch in den 
Wand en angeordnete Spreizen von 
dreieckigem oderrautenformigem Quer
schnitt wird eine Ansammlung des 
Russes verhindert. Dieser Wind

erhitzer soil die Unregelmiissigkeit in def Windtemperatur und die Schwierig
keit des Reinigens heben. Windtemperatur 700-800°. F. W. LiiRMANN 
macht (St. u. E. 3, 462) darauf aufmerksam, dass dieser Apparat in England 
schon mehrfach angewandt ist. 

*) Vergl. Techn.-chern. Jahrb. 1884, 13. 
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Hochofenbetrieb. 

vo:'! TUNNER (osterr. Ztschr. f. Bg. u. H.-W. 31, 271) rat dazu, die Holz

kohlen-HochOfen zur Vermehrung der Production grosser zu bauen (17-19 
statt 12-15 m) und heisseren Wind zu verwenden. - L. BELL (St. U. E. 
3,467) berechnet die pro Tonne Roheisen notwendige Coksmenge auf 610 kg.*) 
Der Grund fiir den stetigen Mehrverbrauch (von ca. 500 kg) liegt darin, 
dass fiir die Einwirkung des COals reducirendes Agens auf das Erz eine 
Grenze durch den Zutritt von C02 eintritt, die bei der Mischung 1 : 1 er
reicht zu sein scheint - Fabrikation von Manganlegirungen. Von G. SCOTT 

(Eng!. P. 620 vom 8. Februar 1882). Um Spiegeleisen und Ferromangan 
herzustellen, werden Braunstein, titanhaltiger Eisensand von Taranaki in 
Neuseeland (an Stelle von granulirtem Eisen) und Kohle in geeigneten Ver
hiHtnissen im Graphittiegel zusammengeschmolzen. 

Es werden fortdauernd Versuche angestellt, um die Bra u Il k 0 hie zum 
Hochofenbetrieb zu verwerten. HOFMANN und VON REuss stell en aus Braun
kohle geringer Korngrosse mit Hilfe von Teer als Bindemittel Coks dar. 
Die angegebenen Erzeugungskosten sind allerdings sehr hohe. - KUPEL
WIESER, liber Verwendung der Braunkohle (Oesterr. Ztschr. f. Bg. u. H.-W. 

1884 No. 1 u. 2). 
SIEGFRIED STEIN in Bonn a. Rhein. Hestellung von Holzaschencoks 

(D. P. 25241 vom 1. Marz 1883). Die zu vercokenden Steinkohlen erhalten 
ZuschHige von Carbonaten der Alkalien und alkalischen Erden in solchem 
Verhaltnisse, dass die Aschenbestandtheile der sodann auf gewiihnliche 

Weise herzustellenden Coks der Asche von Holzkohle entsprechend zusammen
gesetzt sind. Diese Coks sollen beim Hochofenprocess ebenso glinstig wirken 
wie Ho\zkohlen, also namentlich ein an Phosphor und Silicium armeres Roh
eisen liefern, als es in dem mit gewiihnlichem Coks besehickten Hochofen 
moglich ist. Der hierdurch erreichte Vorteil diirfte in keinem Verhaltnis 
zu den griisseren Herstellungskosten stehen. 

Eingehende Versuche iiber das Verhalten des Phosp}lors im Hoch
of en hat HILGENSTOCK unternommen und berichtete dariiber in dem Verein 
deutscher Eisenhiittenleute (St. u. E. 4, 2). Nachweisbare Mengen von P 
werden beim Hochofenprocess n i c h t verfiiichtigt. P verdrangt C und Si im 
Roheisen; Durchschnitt aus 23 Analysen: 

I = 3'26 Proc. P 1'03 Proe. Si 2'01 Proc. C. 

II = 12'12 "0'02"" 0'87 " " 
Es ist die Phosphorsiiure, auf deren Kosten sich Si und C oxydiren. 

Steigender P-Gehalt macht das Eisen miirbe, den Brnch krystalliniseh; bei 
25 Proc. P ist es nicht mehr magnetisch. Je hoher silicirt, um so phosphor
siiurearmer ist die Schlacke; die Sum me von Si02 und P 205 anniihernd con
stant (2 p 205: 5 Si02 = 284 : 300). Beim Zusammenschmelzen von hoch
phosphorhaltigem mit hochsilicirten oder hochgekohlten Eisen findet sich der 

') Vergl. Techn.-chem. Jahrb. 1884, 15. 
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gesamte P und Si resp. C-Gehalt in der Legirung wieder. - A. LEDEReR, 
uber Schlacken und die Bedingungen ihrer chemischen Zusammen
setzung (St. u. E. 4:, 249). - B. PLATZ (St. U. E. 4, 262) fand in der 
Rast und im Gestell eines Hochofens der niederrheinischen Hutte zu Duis
burg starke Ansatze, die eiseu- und mangansaures Kali enthielten. - Nach 
A. JAUMAIN (Bg. u. H.-Ztg. 42,319 aus Ann. d. mines) enthalten die Narben 
und die Schale von Puddelroheisen an Si die 6-12fache, an P die 
2-3fache, an S die 1-3fache Menge als das betreft'ende Roheisen selbst. 
Besonders auffallend ist der Gehaltsunterschied bei Roheisen, das heiss und 
mit basischer Schlacke erblasen wurde; die Narben enthielten kein C. 
Das zeitweise Schwarzwerden der Schlacken beim Blasen auf dunkelgraues 
Giesserei-Roheisen erklart Verf. durch Bildung von Eisensuifur, welches in 
basischen Silicaten liislich ist. 

W. TIEMANN empfiehlt in St. u. E. 3, 547 den Transport fester 
S chI ac k e gegen die Gr an u I a ti 0 n. Ersterer erfordert geringere Einrich
tungs- und Unterhaltungskosten und erlaubt bessere Ausnutzung der Halden. 
1 cbm feste Hochofenschlacke wiegt 2200-2400 kg; 1 cbm nasse, granulirte 
Schlacke 700-900 (getrocknet 600-700 kg). Der Wasserverbrauch bei 
der Granulation ist hoch; 1/2-1 cbm pro min. und es entstehen lastige 
Gase. Verf. empfiehlt besondere Gefasse (von BLEICBERT & Co. gefertigt) 
zum Seilbahn-Transport fester Schlaclie. 

Von verschiedenen Seiten wird nachdrucklich darauf hingewiesen, mit 
welch hohen Vortheilen eine Ammoniakgewinnung aus den Gasen 
der Hochiifen, Generatoren und Coksiifen verbunden sein musste. 
CL. WINKLER (Jahrb. f. Bg. u. H.-W. i. Kgr. Sachsen 1884) berechnet, dass, 
wenn 1/100 von dem Stickstoffgehalt der gesamten auf der Erde gefiirderten 
Steinkohle als Ammoniaksalze gewinnbar ware, die Landwirtschaft unab
hiingig yom A usland wurde in Bezug der Deckung ihres Stickstoft'bedarfes. 
Verf. macht aufmerksam, dass man wahrscheinlich ohne Aenderung der Me
thode und des A pparats der Vercokung nicht zum Ziele gelangen werde. -
In Schottland (W. BAIRD & Co.) hat man es zuerst unternommen, die Ge
winnung praktisch durchzufuhren. Nach dem neuesten Verfahren gewinnt 
man Ammoniak so, dass man ihn im Gaszustand durch S02 bindet; das ge
bildete Salz ist leicht condensirbar (Eng. 35, 230). - F. W. LURMANN be
richtet (St. u. E. 4:, 35) ausfuhrlich uber Kuhl- und Wasch-Apparate, be
stimmt zur Ausscheidung von Teer und Ammoniak und zum Niederschlagcll 
des Staubes. Die Abhandlung ist mit einer Reihe detaillirter Zeichnungen 
versehen. 

Zur Regenerirung der Hocbofengase empfiehlt J. y. EHRENWERTH 
einen besonderen Generator mit continuirlicbem Betrieb; seine Vorschliige 
beruben darauf, dass, wenn durch eine Saule gluhenden Brennstoffs C02 

geleitet wird, diese sich in C und CO zersetzt. 
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HI. Darstellung des schmiedbaren Eisens. 
I. Raffination des Roheisens. 

P. KEIL (Kattowitz) entphosphort Roheisen, indem er dasselbe in einem 

Gefiiss aus Eisenblech oder Gusseisen mit kohlensauren Alkalien gemein· 

schaftlich zur Rotglut erhitzt (D. P. 23244 vom 31. Januar 1883). - CIl. 

EDWARDS (Paris) hat ein eng!. Patent genommen (No. 3333 vom 13. Juli 1882), 

das, gIeich dem Patent L. CELY,*) die Reinigung von Eisen und Stahl durch 

Gluhen in feuchtem Wasserstoffgas bezweekt. C. LEVEQUE (D. P. 22410 

v. S.Nov. 1882). Apparat zum Feinen Fig. 4. 

und Frischen von Eisen. Der Apparat 11 .E 

besteht aus einem ringfiirmigen oder rechi- _~_.0 _' $ , 

eckigen Entkohlungsraum. Derselbe ist ~ 

mit einem aus einzelnen Stticken S be-

stehenden Gewiilbe und Abzugsriihren E '1/#//./ ;cW/#~##,-0"//h-/////////hhZ 

versehen und auf einer horizontalen Achse mit Radern montirt. 

2. Schweisseisen-Darstellung. 
a) Puddelprocess. 

GEBR. RiiCIlLI:<iG teilen liber den Betrieb mit dem SPRINGER'Schen Do p p e 1-
Puddelofen (D. P. 19056 v. 21. Jan. 1882) gunstige Resultate mit. - In 

ST. & E. wird mehrfach auf die Vorteile des Betriebs der Puddeliifen mit 

Unterwind hinge wiesen. - J. BURGIl & R. ALLE:<i haben auf einen eon

tinuirlich wil'kenden Puddelofen ein Patent genom men (No. 24167 

v. 26. Jan. 1883). Diesel' Of en besteht aus einer Reihe zusammenhangender 

oder getrennter Abteilungen, welche mit einander dureh sehiefe Ebenen ver

bunden sind, und durch welche das .Metall, in einzelnen Satzen aufgegeben, 

einen maanderfiirmigen Lauf zuriicklegt, wahrend der ganze A pparat in eine 
sehaukelnde Bcwegung versetzt wird. - Puddelofen mit Vorwiirmherd 

von ABA~I

STAEDT (D. P. 

22277 vom 

4. Jnli 1882). 

a (Fig. 5) be

zeichnet den 

Generator, b 
den Ofenherci, 

c und d die 

Arbeitsiiffnun

gen, eden seit

lieh von del' 

Fenerbriicke 
gelegenen Vol'-

*) VgI. Techn.-Chem. Jahrb. 1884 S.16. 
Biedermann, Jahrbnch VI. 

Fig. 5. 

-~"" .. ~." 

h 
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warmer. Ein kleiner Teil der in a erzeugten Generatorgase, welche sich vor 
ihrem Eintritt in den Herd mit erhitzter Luft vermengen, geht durch e, 
wo das Roheisen bis zum Hellrot erhitzt wird, nach b. - J. BEASLEY kleidet 
nach dem eng!. Patent 2820 v. 15. Juni 1882 den Puddelofen bezw. den 
Convertor mit einem Futter aus, das aus einem Gemisch von Eisenoxyd, 
25 Proc. Kalk und 2 Proc. Kochsalz mit 5 bis 10 Proc. verdiinnter Salzsaure 
hergestellt ist. Das Eisen soli dadurch miiglichst phosphorfrei erhalten werden. 

b) Directer Process. 

Mit dem directen Process von DUPNY (Iron 22, 217 und St. & E. 
3, 588) sind bei Madrid Versuche angestellt, die giinstig ausgefallen sein 
sollen. ~fan erzeugt jetzt pro Tag 8-10 t Eisen dort. Es wurden Rubro
Erze von BILBAO (mit 50 pCt. Fe) verarbeitet, die mit 15-18 Proc. ,Kohlen
staub, mit Thonerde und Salz innig gemengt sind; diese ~Iasse zu Riihren 
gepresst. Nach 3stiindigem Erhitzen scheidet sich das Eisen aus. P., S. und 
andere Verunreinigungen sollen eliminirt werden. Jedenfalls ist die Ausbeute 
complicirteren Processen gegeniiber gering. - P. S. JUSTICE (D. P. 22013 V. 

9. Sept. 1882). Zur directen Darstellung von Eisen und Stahl werden 
Gemische aus Eisenerzen oder eisenhaltigen Substanzen, Kohle und schlacken
bildenden Substanzen in Form von durch Pressung erhaitenen, eckigen durch
lochten Stiicken verwendet. Diese sind etwa 40 cm hoch und 20 cm breit, 
wenn die Krone des Of ens 76 bis 90 cm Hohe hat. - Zur Herstellung von 
Stahl in einer einzigen Operation direct aus Eisenoxyd haltigem Materiale 
wird ein Futter aus Reissblei oder Graphit angewendet. Der Kohlenstofi' 
des Graphitfutters dient zur Reduction des Oxydes und zur Kohlung des 
Eisens (D. P. 23219 V. 19. Sept. 1882 von W. W. CHIPMAN). - Nach D. P. 

Fig. 6. 22993 V. 31. Mai 1882 von 
BULLS IRON & STEEL COMPo L. 
(Liverpool) geschieht die Dar-

~r=tlT~~rs-..,,~~~~~=::t:~:::2 stellung schmiedbaren Eisens 
. durch Reduction von Erzen 

vermittelst stark erhitzten 
Wassergases in einem auf ge
wohnliche Weise mit festem 

Brennmaterial beschickten 
Hochofen. Die aus dem Brenn
material des orens P (Fig. 6) 
mit heisser Luft entwickelten 
Generatorgase kommen in der 

Regeneratorkammer R mit 
durch Ventil T einstriimender 
Luft zur Verbrennung. Die 

Verbrennungsgase entweichen durch Ventile Q, Leitung S und einen Schorn
stein ins Freie. Sobald die Regeneratorkammer eillen geniigend hohen Hitze-
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grad erreicht hat, wird die heisse Luft fiir Of en P durch Schluss des 

Ventils N abgestellt, und ebenso wird das Ventil Q fiir die Verbrennungsgase 

aus R, sowie das Venti! T fiir die Verbrennungsluft in R geschlossen. Da

gegen Hisst man dnrch Ventil V Dampf unter Druck in den Raum R. Der

selbe wird in dem Regenerator iiberhitzt und kommt in den Raum P mit 

dem gliihenden Brennmaterial in Beriihrung. Das hie I' sich bildende Wasser

stoff- und Kohlenoxyd-Gasgemisch gelangt durch den Druck des Dampfes 

unci das geiiffnete Venti! II durch Diisen in das Gestel! des Hochofens, wo 

es mit durch andere Diisen eintretender erhitzter Luft verbrennt. 

3. Darstellung des Flusseisens. 
a) 1m Convertor. 

In A v est a (Schweden) ist eine Bessemeranlage kleinen Umfangs in 

Betrieb, iiber die J. v. EnRENwERTII berichtet. Hohe der Birne 1'3, Durchm. 

1 m, Starke des Bodens 200 mm, Durchm. 300 und 400 mm . Grosse der 

Charge 170-765 kg. Abbrand 12'6 Proc. Es wi I'd ausschliesslich weiches 

Eisen fabricirt (mit 0'2 Proc. C.), das hohe Festigkeit und sehnigen Bruch 

hat. Das Metal! wird ohne Zuriickhalten der Schlacke direct in die Gussform 

gegossen. Tt:N:<1ER hebt die Bedeutung dieses Processes fiir die Alpenlander 

hervor (Oesterr. Zeitschr. 1884 No. 1-3, Eg.- u. H.-Zig. 43, 252). - C. G. 

DAlILERUS hat den schwedischen Bessemer-Process eingehend studirt und 

glaubt, dass del' Verlauf des Processes abhangig ist von dem Mangangehalte 

des Hoheisens (Bg.- u . H.-Ztg. 42, 318). - S. G. THOMAS (D. P. 22014 v. 

24. Sept. 1882) hat eine Kippvorrichtung fiir Bessemerbirnen con
struirt, die die Vorteile des festen mit dem Kippsystem vereinigen solI. 

Statt die Dirne urn den SchiIdzapfen zu drehen, rotl'it hier diesel be auf 
halbkreisfiirmigenKippschienen Fig. 7. 

A B (Fig. 7). Sie ist nUl' auf 
del' einen Seite und nicht auf 

der A bstechseite mit Diisen 

versehen, welche parallel zum 

Boden der Bime oder geneigt 

angebracht werden. 1m letz

teren Falle muss die Birne die 

umgekehrte N eigung aufweisen, 

\Vic beim 11 l>stechen. Das Gc 

bliise wird dmch ein biegsames 

oder mit Gel enken vcrsehenes 

Rohr E in den Windkasten 

eingefiihrt und kann bei dieser 

Einrichtung momentan abge

stellt werden. Das Kippen del' 

.l!: 

Rirne geschieht mittelst eines Hebels oder cines bydrauliscben Apparates etc. 
Der Keil F client ZllIll Festhalten unter jedem beliebigen Neigungswinkel. 

3* 
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Beim Blasen einer Charge J\Ietall wird das GebHise zuerst angelassen 
und das Roheisen durch G eingefiihrt. Zeigt die Flamme an, dass das 
Verfahren beendet ist, so wird die Birne schnell in die Stellung A' B' ge
kippt, die Diisen yom Metall freigeriickt und das Geblase abgeschnitten, 
worauf das Metal! zum Stichloch, welches unmittelbar iiber dem Boden 
oder etwas hoher angebracht sein kann, abgelassen wird. Rat der Arbeiter 
sich in demo Flammenzeichen geirrt, so wird die Birne vor dem Abstecher 
zuriickgekippt und das Geblase bis zur Beendigung der Operation in Thiitig
keit gehalten. - Eine Neuerung an Convertoren hat A. HOLLEY (D. P. 
21269 vom 20. Januar 1882; Zus.-P. zu 12830) vorgenommen. Nach Ab-

Fig. 8. 

r- - - .- - - - -, 
I 

Fig. 9. 

. -, 

nutzung des Futters wird die Au s wee h s e I un g 
des 1Iantels A (Fig. 8) durch Heben des 
Schildzapfenringes B, der auf den Lagern c ruht, 
mittelst der Zugseile D, welche den Schildzapfen
ring umgreifen, ermiiglicht. Nach der Rebung 
kann der auf dem Wagen F ruhende Mantel A 
bei Seite gefahren werden. Um das Aufsetzen 
des letzteren auf den Wagen zu erleichtern, hat 
dieser eine mit Standern G versehene Platte H, 
welche durch den hydraulischen Kolben J gehoben 
werden kann. 1m letzteren Fall wird der zu
gehorige, hydraulische Cylinder K vermittelst eines 
Schlauches mit der hydranlischen Leitung des 
Werkes in Verbindung gesetzt. - Eine Was s e r -

Fig. 10. 

kiihlung der Birnen schHigt W. 
SCHMACHTENBERG (Horde) vor (D. P. 
23309) .v. 16. Aug. 1882). Das Kiibl
wasser wird durch die Drehachse zu- und 
abgefiihrt, indem es von der Rohrleitung, 
einen Regulirhahn b passirend, durch 
einen Stutzen c in den Converterzapfen 

einen in den Converterring gelegten Canal d und von da durch Rohre e und f 
zum Diisenkasten geht. Von hier aus tritt das Wasser in den Raum i und wird 
durch die Rohre k in den Canall geleitet und weiter durch den Zapfen und 
gekriimmten Stutzen m in die Abflussleitung n gefiihrt (Fig. 9 und 10). -
W. SUTHERLAND (D. P. 24095 v. 15. Febr. 1883) hat eine feste Rirne con
struirt, in welche durch die dies en Lund M (Fig. 11) heisses Kohlenoxydgas 
und heisse Luft durch das geschmolzene Gusseisen getrieben werden. Die 
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obel'en Teile iiber den Diisen Lund M sind beim Senken des beweglichen, 

auf dem Wagen C mittelst Schraube und Schnecke D aufruhenden Bodens B 
leicht wegnebmbar. Das zu ver- Fig. 11. 

arbeitende Gusseisen kommt dann 
durch Canal 0 und Rinne P aus 
dem Schmelzofen oder direct aus 
dem Hochofen. Das nach Been

digung des Processes in fl iissigem 
Zustand verbliebene :Metall lauft 
durch R nach dem Aufbewahrnngs

of en S. - E. F. GiiRAUSSON kiihlt 
den GebHisewind in der Wind

leitung durch Wasser, damit keine 
wenig dichte und daher sauerstoff
.arme Luft in die Birne gelange. 

(D. P. 22172 v. 31. Oct. 1882.) 

In der Herbstversammlung des Iron and Steel Institute sind von R. M. 
DAELEN und T. WRIGHTSO:>' Vortrage iiber die verschiedenen Systeme von 
h y dr a uli ch e n K ran e n fiir Stahl wer k e gehalten worden (Ztschr. d. 
Ver. dtsch. Ing. 1884, 74). Die Hauptbedingungen fiir die Construction der 
Blockkranen sind am besten erfiillt durch die sog. amerikanischen Kranen, 
nur miisste dieses System auf freistehende Kranen iibertragen werden 
kannen. WRIGHTSON bringt eine neue Construction eines Mittelkranens 
mit 7'9 m Ausladung bei 15 t Hebefahigkeit mit Anwendung des Differential
systems fiir die Druckflache. 

Ueber die Frage, ob stehende oder ob liegende Bessemer
G e b I a s eden Vorzug verdienen, spricht R. M. DAELEN (Verhdlgn. d. Ver. Z. 

Bef. d. Gew.-FI. 1883 V, 173). - A. RIEDLER iiber ein neues liegendes 
Be sse mer - G e b I a s e in IIeft bei Riittenberg (Ztschr. d. Ver. dtsch. lng. 
1884, 2 und 25). 

Zur Erlangung d i c h tel' G ii sse geht man naturgemas da von aus, den 
Kopf des Blockes miiglichst lange fliissig zu erhalten, um ein Entweichen der 
Gase zu ermiiglichen. U m miiglichst dichte Metallgiisse zu erzielen, wird 
nach W. OTTO in Darmstadt (D. P. 23040 V. 11. Jan. 1883) das fliissige 
Metal! liingere Zeit von einem Riihrer, an dessen untel'em Ende ein Stiick 

dicbten Kalksteins (Marmor u. S. w.) befestigt ist, umgeriihrt. Das mit grosser 
Gewalt sich entwickelnde Kohlensauregas entfernt al!e sonstigen Gasal'ten, 

welche einen porasen Guss hel'beifiihl'en, obne dass von del' Koblensiiure 
selbst etwas zuriickbleibt. 

In der Weiterverbl'eitung des THOlll~s-Processes, del' in Deutschland 

die hiiufigste Anwendung gefunden, ist gegenwiirtig ein Stillstand einge
treten; nach F. V ALTON (Genie civil) ist dieser verursacht durch die geringen 
Frachtpreise, zu denen die reinen Erze Spaniens nach Deutschland geschafft 
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werden und durch den dam it bedingten billigen Preis des Bessemer-Roheisens. 
VALTON giebt als Gestehungskosten fiir den 

sauren und basischen Process 
Roheisen.. 1100 kg 11 52 utt. = 57'20 o4t 1165 kg 11 44 Jt = 51'26 o4t 
Umwandlungskosten. . 14'40 " 20'- " 

Sa. 71'60 utt 71'26 041 
Der basische Process ist aber besonders geeignet und vorteilhaft zur 

Darstellung weichen Eiseus. - Seit November 1882 arbeitet die Peiner 
Riitte regelmassig und mit gutem Erfolge nach dies em Verfahren (Gliickauf 
1883 No. 23) und Mitte vorigen Jahres begannen die Stahlwerke der NORTH. 
EASTERN STEEL CO., Middlesborough, den Betrieb mit vier 15 Tonnen
Convertoren. 

Eine interessante Arbeit iiber das Verhalten der feuerfesten basi
schen Materialien Iieferte A. WASU~[ (Bochum) (Verh. Ver. Bef. Gew. FI. 
1884, 104). Das beste Material ist die in hiichster Weissglut gebrannte 
Magnesia:) Je hoher die Temperatur beim Brennen der Steine, desto
grosser iure Haltbarkeit. Kalk- und Dolomit - Steine schrumpfen beim 
Brennen urn etwa 24 Pro c., Steine aus gut gebrannter Magnesia urn 4 Proc. 
Die schlimmsten Feinde der basischen Ziegel sind die Oxyde des Eisens. 
Ein Thonzusatz bis zu 5 Proc. beeintrachtigt die Feuerbestandigkeit der 
Ziegel nicht. - Ueber die Fabrikation der basischen Steine spricht ferner 
AGTHE in der Thon-Industrie-Ztg. 1883 No. 27. 

Urn bei dem THoMAs-Process auch siliciumarmes Roheisen verblasen zu 
konnen, empfiehlt C. STOCKMANN Anwendung von he iss e m Win d. Wenn 
der Kohlenstoff verbrannt ist, soil auch der Phosphor verschlackt sein (D. P. 
27105 vom 19. Juli 1883). 

Die beirn basischen Process fallende S c hI a ck e enthiiJt durchschnittlich 
4'5-8'5 Proc. Si02, 9-14 Proc. Fe (meist als Oxydul), 17-21 Proc. P 20'" 
und 47- 52 Proc. eaO. Man hat darnach berechnet, dass bei heutiger Pro-

. duction an THOMAs-Stahl die in der Schlacke enthaltene Menge von Phosphor
saure sich jiihrlich auf 15 Mill. Kilogramm belauft. Es war vorauszusehen. 
dass bald ein Verfahren ausgebildet werde, das eine rationelle Aufarbeitung 
dieser wertvollen Schlacke gestattet. Ein solches scheint nun in dem 
SCHEIBLER'schen Processe· gefunden. Derselbe verlauft folgendermaassen. 
Rosten der Schlacke in Flammofen (auf 1000 kg Schlacke 100-130 kg Kohle) 
zur Unloslichmachung der }fetalle, Zerkleinerung nach D. P. 25020 durch 
Einwirkung von Wasserdampf; Zuriickhalten der Stahlkorner durch Absieben 
oder Ausziehen mit dem Magnetell; Auslaugen der kieselsauren Erden und 
des Kalkphosphats durch verdiinnte Salzsaure (auf 1000 kg Schlacke 118() 
bis 1250 kg Sanren von 20 0 B.); Trennung des metalloxydischen Riick
standes durch Absetzen, Neutralisi~en und Fallen der Lauge mit Kalk. Das. 
entstehende Phosphat (50 Proc. des Gewicbts des verarbeitenden Schlack en-

*) Vgl. Techn.-chern. Jahrb. 1884 S. 20. 



Eisen. 39 

quantums) enthiilt 34-38 Proc. P 205; 6-8 Proc. Si02 ; 28-32 Proc. CaO. 

Der Riickstand (30 Proc. vom Schlackengewicht) 1'5-5 Proc. Si02, 0'3-4 
Proc. P 205; 43-69 Proc. Fe20 3; 10-17 Proc. Mn203; 5-16 Proc. CaO; 

7 -13 Proc. MgO (geeignet zur Darstellung hochmanganhaltigen Roheisens). 

Dieses Verfahren ist gegenwiirtig in Anwendung in Schalke und in Stolberg 
und sind diese Fabriken auf eine tagliche Verarbeitung von 40 t einge

richtet. 
G. HILGENSTOCK (St. U. E. 3, 498) u. A. V. GRODDECK und K. BROOK

MANN (St. U. E. 4:, 141) fanden in den Blasenriiumen der Schlacke Kry
stallbildungen in Gestalt diinner, brauner und blauer Tafeln, die aus 
vierbasisch phosphorsaurem Kalk bestanden: Ca4p 209. - A. CARNOT und 

RICHARD untersuchten ebenfalls Schlacken-Krystalle, die die Zusammensetzung 
eines Kalk-Silicat-Phosphates hatten (C. r. 97, 316). 

b) 1m S i em ens- M art in- Of en. 

Ueber den S i erne n s pro c e s s in Oesterreicb, Deutscbland, Frankreich 
und England hat G. v. ODELSTJERNA (St. U. E. 4:, 153 und 212 aus Jern. 

Kont. Ann.) Studien und Vergleiche angestellt. Fast durchweg Anwendung 
des Siemens-Regenerativ-Ofen; selten Pernot-Ofen; meist 8 Tonnen-Ofen in 
Gebrauch. Oefen mit mehreren (5 -7) Zufiihrungscanalen scheinen die 
zweckdienlichsten zu sein (KRUPP, TERRENOIRE, FIRMINY). Auf den meisten 
englischen, vielen franzosischen und wenigen deutschen Werken wird das 

Friscben durch Erzzusatz erleichtert. - W. W. CHIPMAN lasst nach D. P. 
23206 vom 19. September 1882 auf die Oberfliiche des in einem Flusseisen
Flammofen befindlichen Metalls ein Heissluftgeblase einwirken, wodurch 
das Roheisen bis zu einem beliebigen Grade entkohlt wird. Das so ge
wonnene Metall wird in geschmolzenem Zustande aus dem Of en abgeJassen, 
wodurch die ~IanipuJationen des Ziingens der Luppen ganz in Wegfall 
kommen. - Das Verfahren von WjjRTE~IBERGER*) ist in Betrieb in Ruhr
ort, Donawitz und Neuberg. Einen Einsatz von 10 t bringt man darnach 
in 10-15 Min. von 0'5 auf 0'15-0'18 Proc. C. Das EinbJasen greift jedoch 
den Of en stark an und kann nur intermittirend angewandt werden; dagegen 
geringerer Kohleverbrauch. 

Nach ODELSTJERNA soli ein 8 Tonnen-Ofen ohne Vorwiirme-Ofen bei 

Erzeugung von 0'15 Proc. kohlehaltigem Eisen pro 24 Stdn. 3 Chargen fertig 
stellen und von nur 4 Mann pro Schacht bedient sein. 

A. SClnlIETT (Heidelberg) hebt den Nutzen def Verwendung von Wasser
dampf im Gasgenerator hervor, durch welchen eine Erhobung der Temperatur 
bei der Verbrennung der Gase und Vermeidung eines Ueberschusses von 
Hitze im Generator selbst herbeigefiihrt wird (B. u. H. Ztg. 4:3, 25). 

Ueber den basischen Process im Siemens-Ofen liegt Bemerkens
wertes nicht vor; ODELSTJERNA (B. U. H. Ztg. 4:2, 345) glaubt, dass dieser 
Process zu teuer ware, um eine grossere Ausdehnung zu erlangen. 

') V gl. Techn.-chern. J ahrb. 1882, 65. 
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IV. Weitere Verarbeitung des Eisens. 

a) Gusseisen. 
STEWART (Bradford) empfiehlt einen Cup 0 10 fen mit drei Schmelzzonen 

(Eng!. P. 2382). Siimtliche Diisen in den drei Hiihenlagen sind in einem 
Windkasten vereinigt. Der Of en ist oben iiberwiilbt; Abzug'der Gase seit
lich. Vor dem Of en ein Fiillherd, in welchem zum Feinen des Eisens Wind 
eingeblasen werden kann. - G. WINTER (D. P. 22436 vom 1. August 1882) 
efwarmt den Boden des Cupolofens: In dem auf dem Soekel liegenden 

Fig. 14. 

Fi~, 1~. 

Fio;. l~. 

unteren Teile des gemauerten Mantels sind 
die Oeffuungen a (Fig. 12), und an der Gieht b 
ist eine schwere Gusseisenplatte c angebracht, 

welche erforderlichenFalies durch Verschmieren 
mit feuerfestemMaterial dicht abschliesst. 
Sobald der Of en die notwendige Temperatur 
hat, wird c bei b eingeschoben und gleich
zeitig der Ventilator in volle Thiitigkeit ge

braeht. Die heissen Gase sind nun gezwun

gen, bei a auszutreten nnd warmen den Boden 
des Of ens so vollstandig vor, dass das erste 
abfliessende Metal! schon zu den feinsten 
Gussarbeiten verwendet werden kann. - J. 
V. HOPE (D. P. 22772 vom 19. October 1882): 

Die Formen fiir Hohlguss werden dadurch 
gebildet, dass der Sandkern in einem 
senkrecht geteilten Remformkasten ge
presst, der Formkasten dann zuriickge
zogen und endlich mittelst derselben 
Mascbine die beiden Haiften der eben~ 

falls geteilten Form zusammengeschoben 
werden. Nach dem Zus.-P. 23218 wendet 
HOPE hohl gegossene, bewegliche Form
teile K (Fig. 13) an, die durch Luft oder 
Wasser gekiihlt werden. Die Riihlungs

mittel werden durch elastische Riihren hi herbeigefiibrt. 
W. BADEKER (Ztschr. Ver. dtsch. Ing. 1883,850) berich

tet uber eine interessante Arbeit eines franziisischen Ingenieurs 
FORQUIGNON iiber s c h m i e d bar e n Gu s S. Zur Schmiedbar
machung des Roheisens ist eine Oxydirung der Rohle nicbt 
notwendig; es tritt nur eine starke Abnahme (24-28 Proc.) 
des Gehalts an gebundener Roble ein. - Auf ein Verfahren 
zur Herstellung von Hartguss hat J. A. PARKS ein Patent 
genommen (No. 25236 vom 29. Mai 1883). Die Hartguss
form ist mit inneren und ausseren Wandungen versehen, die 
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einen directen Durchlass fUr die Kuhlfliissigkeit bilden, und welche mit einer 

Zwisehenwandung a (Fig. 14) sowie mit Ein- und Auslassriihren B und 

C an den gegeniiberliegenden Seiten der Zwischenwandung a versehen sind. 

b) Fluss- oder Schweisseisen. 
F. MULLER hat seine Sludien iiber die Natur der Gaseinsehliisse 

in E i sen und S t ah 1*) weiter fortgesetzt und dariiber referirt in zwei Abhand

lungen in St. u. E. 3, 44:3 und 4, 69. Zunaehst untersuehte Verf. die Gase, 

-die bei versehiedenen Roheisen- Hnd Stahlsorten wahrend des Erkaltens 

entweiehen. Sie enthielten bei Roheisen und Bessemerstahl stets einen 

hohen Procentsatz an Kohlenoxyd (35-50 Proe. CO, 41-58 Proe. II neben 

geringen Mengen von N und C0 2) und bestanden bei Thomasstahl fast aus 

rein em CO. Verf. schliesst aus seinen Versuchen, dass CO die Tendenz 
hat, vor dem Erstarren des lI:fetalls zu entweichen und dadurch wesentlieh 

das S e h au men und S p rat zen zu verursachen. Das S t e i g e n dagegen 

soll auf der Ausscheidung von absorbirtem II und N beruhen und sind da

dureh die Teile unter der Oberflache durch die Wurmriihrenbildung gefiihrdet. 

CO soll in dem Eisen geliist, II und N mit dem Eisen legirt sein. MULLER 
nimmt an, dass in dem Uebergangsstadium, in welchem der Stahl weich ist, 

durch Molecularkrafte H und N unter hohem Druck ausgeschieden werden, 
welcher zugleieh ein Entweichen des CO verhindern soIl. - Des weiteren 

hat MULLER den Verlauf des Riickkohlungsprocesses bei Thomasstahl studirt. 

Die Oxydation erfolgte dabei stets in der Coquille, urn der zweifellosen 

energischen Einwirkung der basischen Schlacke vorzubeugen. Bei Spiegel
zusatz erfolgte heftiges A ufkochen und Entwickelung der 8fachen lIIenge des 
Stahlvolums an CO: bei Silicatzusatz erfolgte eine geringe, bei Mangansilicat
zusatz fast keine Gasentbindung, weil die bier bei der Desoxydation ent
stehenden Producte fest sind. - LEDEBUR (St. U. E. 3, 599) findet eine 

iiberzeugende Erklarung fiir den CO-Gehalt des Eisens, obne, wie Dr. MULLER, 
eine vorherige Liisung annehmen zu mussen. Veranlasst durch den hohen 
Grad del' Verdiinnung, in dem sich C und 0 im Eisenbade befinden, und 
der dadurch verziigerten gleichmassigen lIIischung aller Einzelstoffe, findet. 

so limge das JlIetall fliissig ist, eine fortwahrende ehemische Einwirkung, 

eine unausgesetzte CO-Entwickelung, statt. 

Ueber die Scbweissbarkeit des Bessemereisen hat der Ver. Z. 

Bef. des Gew.-Fl. (April heft 1883; St. u. E. 3, 470) Versuehe anstellen 

lassen, die meist ein ungiinstiges Resultat ergaben; nur weicheres Flusseisen 

ermiiglichte ein sicheres Gelingen. - W. HUPFELD (Prevali) (Oesterr. Ztsch. 

f. Bg. u. H. W. 1884 No.8) glaubt, dass die ungunstigen Resultate durch 

ein sehlechtes Stahlsehweissen verursacht wurden. Von 27 Chargen hat 

HUPFELD Zerreissproben mit geschweisstem und ungeschweisstem Stahl ge

macht und dabei folgende Dnrcbschnittsresultate erzielt: 

*) Vgl. Techn.-chern. Jahrb. 1884, 24. 
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geschweisst ungeschweisst 
Zerreissfestigkeit 54'6 kg 55'3 kg 
Dehnung. . 19'1 Proc. 18'8 Proc. 

Contraction . 55'4" 57'5" 
Gleich LEDEBUR und REISER ist RUPFELD der Ansicht, dass der reine 

Kohlenstoffstahl der geeignetste Schweissstahl ist und dass mit steigendem 
Si-Gehalt die Schweissbarkeit abnimmt. Nach WEDDING (Mitt. aus den 
kg!. techno Versuchsanst. Reft II) steigt die Schweissbarkeit mit dem Si
Gehalt und filllt mit dem Mn-Gehalte. 

Das Verbrennen des Eisens und Stahls von A. LEDEBUR (Jahrb. f. 
d. Bg. u. R. W. Kgr. Sachsen 1883; Bg. u. R. Ztg. 42, 406). 

COiiARD (Revue generale d. chemins de fer No.5, St. u. E. 4, 87) 
kommt nach 12j1lhriger Beobachtung zu dem Resultat, dass Schienen aus 
hartem Stahl sich am besten gegen Verscbleiss und Bruch bew1lhren.*) 
(Analysen sind nicht angegeben.) Verf. erblickt die Ursache der h1lufigeren 
Stahlschienenbriiche in der k1llteren Jahreszeit in den durch die Temperatur
differenzen hervorgerufenen Spannungen. In der Zeit vom 1. October 1880 
bis 1. April 1881 wurden auf den deutschen Babnen 956 Radreifenbriiche 
bei einer Temperatur iiber 0 0 und 1553 bei einer sol chen unter 0° nach
gewiesen. 

R. AITKIN (D. P. 22170 vom 12. October 1882). Verfahren und Appa
rate zur Entgasung geschmolzener Substanzen. a (Fig. 15) ist der Entgaser, 

Fig. 15. luftdicht verschliessbar durch 

*) V gl. Techn.-chem. J ahrb. 1884, 25. 

den Deckel b mit dem Beh1llter 
c fiir das geschmolzene Metal!. 
d verbindet zur Erzeugung eines 
Vacuums den Entgaser mit der 
Luftpumpe. Die Communication 
zwischen c und a wird durch 
das mittelst Rebels e2 zu hand
habende Venti! e hergestellt. 
Dasselbe ist beim Beginne der 
Operation geschlossen und wird 
erst gehoben, nachdem das ge
wiinschte Vacuum in a erzeugt 
ist. Das geschmolzene Material 
stiisst in diinnem Strahle durch 
e auf einen Zerstreuer fund fallt, 
zu kleinen Partikeln zersplittert, 
durch a. Durch die Luftpumpe 
in ununterbrochener Th1ltigkeit 
erhalten bleibt, so werden die 
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Gase aus a sofort abgesaugt. Das vollstandig entgaste Material kann ent
w~der noeh fiiissig durch g abgezogen oder abgekiihlt und fest nach der 

Abhebung von b entfernt werden. 

A. BRAND (Inaug.-Dissert., Berlin 1884) iiber die Vorgange bei S t a h I
s c h mel z - Pro c e sse n in sauren und basischen Tiegeln. - Zur Theorie 
des Tiegelgussstahi-Processes von A. LEDEBUR (St. u. E. 3, 603). 

JACOBI (Sterkrade) hielt in der Versammlung deutscher Eisenhiittenleute 

(Juni 1883) einen interessanten Vortrag iiber die Verwendung deutschen 
E i sen s beim S chi ff s b au. Der weitaus griisste Teil des Eisenmaterials 
zum deutschen Schiffsbau wird bisher von englischen Werken bezogen, die 
auf diese Fabrikation eingerichtet sind. Die PrefSe stellen sich heute franco 

Hamburg: Schiffsbleehe, englisch 135 vtt deutsch 180.lt 

Winkel 
Wulsteisen " 

" 

127 " 

182 " 
" 
" 

140 " 

185 " 

Dagegen ist, wie auch von England anerkannt, die Qualitat des engli
schen Materials eine bedeutend gering ere und sollte von seiten der Ver

sicherungs·Gesellschaften eine scharfere, obligatorische Priifung vorgenommen 
werden. 

Walzwerke. 

VITAL DAELEN hat ein neues Wellblech-Walzwerk construirt, durch 
welches man in den Dimensionen der B1eche und in der Hohe und Form 
der Profile nicht beschrankt sein soli. Die l<'ormringe sind auf den Walzen 

durch Schrauben verschiebbar angebracht (St. u. E. 4, 207). - F. ASTHiiwER 
& Co. (Annen) (D. P. 22260 vom 4. ~ovember 1882) Wendevorrichtung 
fiir Walzwerke. - ED. DAELEN (Ztsch. dtsch. lng. 1883, 860) bringt eine 
neue W a I z w e r k sku P pel u n g in Vorschlag. Die Kuppelzapfen haben 
(statt Kreuzform) quadratischen Querschnitt. Die innere Wandung der Muffe, 
die sich mit geringem Spielraum an die Zapfen anschliesst, hat je 2 normale. 
und je 2 andere. Seitenfianken, die sich nach den Stirnfiachen zu erweitern. 
Urn den Spindeln mit geneigter Lage stets ihre richtige Stellung zu geben 
und urn die Kuppelungsmuffen von dem Gewicht der Spindeln zu entlasten, 

dient, auf 2 Langbalken versteJlbar angebracht, ein Fig. 16. 

Lagerbock, der die obere Kuppel pindel fiihrt. -
W. MORRIS (D. P. 25275 vom 6. Miirz 1883). Be
wcglicbe Wenderohre fiir Walzwerke. Die Einrich
tung gestattet das continuirliche Au walzen von mben 
auch bei nur drei iibereinanderliegenden Walzen, indem 
das gebogene Fiihrung rohr a 
(Fig. IS) beweglich gemacbt wird. 
Dasselbe i t auf einem verschieb
baren SchUlten J angebracht und (0)------
durch ein Gegengewicht K 0 au . 1'--/ " ,,'%.' 

balancirt, dass es sich unter dem Einiluss des in ein engeres Kaliber ge-
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fiihrten, sich durch Auswalzen verHingernden Stabes vom Walzwerk entfernt 
und sich demselben wieder nahert, wenn der Stab das Rohr verlassen hat. 

Fortschritte in del' Construction del' Walzen-Zugmaschinen 
von R. 11. DAELEN (St. U. E. 4, 19). 

Die Gjers-Gruben (D. P. 21716 und 25647), iiber die im vOljahrigen 
Jahrbuch S. 26 ausfiihrlich berichtet wird, finden immer hiiufigere Anwen
dung. Der Gewichtsverlust del' Blocke, von ihrer Entnahme aus del' Coquille 
bis zur fertig gewalzten Schiene, soll 1 Proc. betragen; somit eine Ersparnis 
von 2 Proc. gegen Anwendung von WarmOfen. Nach den Erfahrungen auf 
Scranton Steel Works sollen 6 Gruben fiir 150 t pro 12 Stdn. geniigen. 
SNELUS scheint gefunden 7.I.l haben, dass die Ausgleichung der Warme durch 

Fig. 17. das Mauerwerk sich nicht schnell genug voll-

zieht und schlagt deshalb nach einem engli
schen Patent vor, die Gjersgruben mit einem 
aus Flussstahl gegossenen Gehause auszufiittern. 
- JOHN COCKERILL (Seraing) wendet Gruben 
an, denen durch die Oeffnungen m, n,· p, q 
(Fig. 17) Feuerungsgase zugefiihrt werden. 
Durch deren Verbrennung wird derjenige Teil 

del' Warme, der in gewissen Fallen der ausseren Oberfiache del' Blocke zur 
Ausgleichung del' Tempel'atur fehIen kann, diesen Blacken wiedergegeben 
(D. P. 24974 vom 22. April 1883). 

c) Oberfliichenbehandlung von Eisen und Stahl. 

Ueber das BROWER-BARFF-Verfahren *) liegt eine grosse Reihe von Mit
teilungen und Bel'ichte uber Betriebsresultate vor. Das Stuttgarter Poly
technicum hat Versuche anstellen lassen, urn zu ermitteln, welchen Einfiuss 
die inoxydirten Schichten auf die Festigkeit von Rundstaben haben (Ztsch. 
dtsch. lug. 1884, 507). Es ergab sich, dass die Wirkungen die gleichen 
sind, die das Ausgliihen uberhaupt zur Folge hat. Bei einer Spannung von 
2012 kg losten sich bei Schmiedeeisenstaben kleine Blattchen der Schicht 
ab; bei Gusseisen selbst bei Bruchbelastung nicht. - Der Kohlenverbrauch 
soll sich bei einem Of en, des sen Heizkammer 4 m lang und 1'5 m breit 
und hoch ist, auf 1 t pro Tag belaufen (St. u. E. 4, 98 mit Ofen-Zeich
nungen). - A. S. BOWER hielt in der Versammlung des American Institute 
of ~Iin. Engineers einen Vortrag uber die Entwickelung des Verfahrens und 
giebt die Selbstkosten auf 6 viI pro Tonne an. R. ~I. DAELEN berechnet 
die Gestehungskosten fiir westphiilische Verhiiltnisse pro Tonne auf 7' [) bis 
8·5.a fiir Gusseisen- und auf 10-11 Jt. fiir Schmiedeeisen-Waaren. 
DAELEN plaidirt fiir Anwendung dieses Processes fiir Dachbedeckungen und 
besonders fiir WeIJbleche. Es muss auffaIJen, dass del' BOWER-BARFF-Process 
in Deutschland eine grossere Anwendung noch nicht gefunden hat. 

*) Vgl. Techn.-chern. Jahrb. 1884,28. 
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M. BONGARDT gliiht und hartet D rah t nach D. P. 24551 vom 28. Juli 

1882 folgendermaassen: Der vom Haspel kommende Draht wird ununter

brochen zuerst durch ein im Of en liegendes erhitztes Rohr, sodann durch 

ein Bleibad und endlich durch ein Wasserbad gefiihrt. - N euerungen 

im Ueberziehen von Eisen und Blei (D. P. 23718 vom 22. December 

1882) von J. A. GRAHA)[: Das zu iiberziehende Eisen wird von Oxyd resp. 

anderen Verunreinigungen befreit, dann mit einer concentrirten Chlorzink

liisung iibergossen, bis zum Schmelzpunkt des Bleies erhitzt; hierauf wird 

geschmolzenes Blei daraufgethan und die Temperatur Hingere Zeit constant 

erhalten. Nach dem Erkalten ist das Blei fest mit dem Eisen verbunclen, 

die Chloride werden abgewaschen und das iiberzogene Metall wircl durch 

Walzen gezogen, um die B1eibedeckung durchaus gleichmassig und homogen 

zu machen. Statt einer Losung von Chlorzink kann man auch festes Chlor

zink anwendcn und das Blei ebenfalls in fester Form aufbringen, nachdem 

das Chlorzink auf der erhitzten EisenfHiche geschmolzen ist. 

J HEIDLER und J. ROSSER (D. P. 23277 vom 2. December 1882) setzen 

beim Verzinken des Eisens 0'005-0'1 Proc. Antimon (vom Gesamt

gewicht des JiIetallbades) zu, zur El'zielung einer glatten silberweiss gHin-

zenden Oberfliiche. Ad. GORZ. 
Statistik. 

Im Deutschen Reich betl'ug in metro Centnern ausgedriickt die 

Waarengattung 

an Roheisen aller Art . . . . . 
" Brucheisen und Eisenabfiillen 

ausser Hammerschlag etc. 
" Luppeneisen, noch Schlacken 

enthaltend; Rohschienen, 
Ingots ........... . 

" schmiedbarem Eisen in SUi
ben mit Einschluss des fa-
~onnirten ......... . 

" Radkranzeisen, Pfiugscharen-
eisen ......... . 

Eck- und Winkeleisen .. . 
Eisenbalmschiencll .... . 

" Eisenbahnlaschen, Unterlags
platten u.eisernen Schwellen 

rohen Platten und Blechen 
aus schmiedbarem Eisen 

" Weissblech (verzinntem 
Eisenblech . . . . . . . . 

~ polirten, gefirnissten, ver
kupferten etc. Platten und 
Blechen aus schmiedbarem 
Eisen ........... . 

Einfuhr 

vom 1 vom 1. Juli 
1. Jannar bis 1883 bis 

Ende De- 1 Ende Juni 
comber 18831 1884 

2748206 2804719 

87240 

4466 

161284 

952 
1 284 

1484(; 

1 171 

29901 

24261 

445 

79778 

2842 

174413 

912 
1 751 
~) 8GG 

1813 

28788 

31828 

1278 

Ausfuhr 
vom I vom 1. Juli 

1. Januar biSl1883 bis 
Eude De- Ende Juni 

cember 1883 1884 

2590142 1 2621528 

604214 

3208241 
I 

I 
14698881

1 

173891 
690291 

1 7Gl 7751 

1923001 

5229851 

44091 

I 

103591 

548949 

308579 

1535281 

146 686 
68610 

1545480 

183323 

498495 

4810 

1023G 
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Einfuhr Ausfuhr 

Waarengattung vom I vom 1. Juli vom I vom 1. Juli 
1. J auuar bis I 1883 bis 1. J anuar bis 1883 bis 

Ende De- Ende J uni Ende De- I Ende Juni 
cember 18831 1884 cember 1883; 1884 

" 
Eisendraht auch verkupfert, 

3H91i 20362721 verzinnt, verzinkt etc. . . . 33986 1 898 198 
ganz gro ben Eisengusswaaren 39245. 46427 170754 170804 

" 

20 ,.,! " 
Eisen zu groben Bestand-
teilen von Maschinen und 
Wagen, roh vorgeschmiedet 2742 2133 21726 

, eisernen Briicken u. Briicken-
bestandteilen. . . . 877 Ii 515 903421 52120 

Ankern und Ketten. . . . . 15026 17178 599GI 5150 

" 
Drahtseilen. . . . . . . . . . 79:2 806 12431, 14388 

" 
Eisenbahnachsen,Eisenbahn-

130496 1 
radeisen, Eisenbahnriidern, 
Puffern ..... . . . . . . 4482 2954 124615 

Kanonenrohren, Ambosen, i 
" 

I 
Schraubstiicken, Wind en, 
Hackennageln, Schmiede-
hammern etc . . . . . . . . 

4076
1 

4255 51018 46250 

" 
gewalzten u. gezogenen Roh-
ren aus schmiedbarem Eisen 6875' 6570 195402 201 967 

Drahtstiften . . . . . . . . . 234 210 281500 325579 

" 
groben Eisenwaaren, anderen 75721 73801 6146801 G74094 
feinen Eisenwaaren mit Aus-
nahme von Nahnadeln, 
Schreibfedern, Uhrfournitu-
ren und Gewehren. . . . . 8035 8403 71671 74662 

" 
Eisenerzen, Eisen- u. Stahl-
stein ............ 8003727 8463934 18864501 19445016 

II. Aluminium, Nickel, Kobalt, Mangan. 
A.luminium. - Die Gewinnung von Aluminium auf billige Weise 

wird neuerdings lebhaft in Angriff genommen. Bemerkenswert ist ein Ver
fahren von H. NIEWERTH in Hannover (D. P. 26182 vom 25. Januar 1882). 
Man mischt Ferrosilicium mit Flnoraluminium im aquivalenten Verhaltnis 
und setzt das Gemenge del' Schmelzhitze aus; es zersetzt sich dann die Be
schickung in fliichtiges Fluorsilicium, Eisen und Aluminium, welche letztere 
beiden Korper legirt sind. Urn aus dieser Eisen - Aluminiumlegirung die 
wertvolle Aluminium - Kupferlegirung herzustellen, schmilzt man die Eisen
legirung mit metallischem Kupfer zusammen; es legirt sich dann vermiige 
der griisseren Affinitat das Kupfer mit dem Aluminium und das Eisen behiilt 
nur einen geringen Gehalt von Aluminium. Nacbdem die Schmelze erkaltet 
ist, haben sich Kupferbronze und Eisen so gelagert, dass man beide Korper 
leicht trennen kann. An Stelle des reinen Fluoraluminiums kann man auch 
Chloraluminium verwenden; es bildet sich dann ChlorsiIicium und Eisen-
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Aluminiumlegirung. Ferner kann man auch reines SiJicium und Fluoralumi

nium bezw. Chloraluminium anwenden; es resultirt dann reines Aluminium. 

Auch RICH. GRAETZEL in Hannover hat ein Verfahren und einen Apparat 

angegeben, um sowol Aluminium, als auch Magnesium und andere Erd

metalle im grossen darzustellen. Das Verfahren beruht auf der Elektrolyse 
der betreffenden ChI 01'- odeI' Fluorverbindungen unter Beihilfe eines redu

cirenden Gasstromes. Beide Elektroden muss en in solcher Weise isolirt sein, 

dass das an del' positiven Elektrode entwiekelte Chlor isolil't vom reduciren

den Gase abgefiihrt werden kann. Als Elektricitiitsquelie dient eine Dynamo

maschine. Nach del' Patentschrift (D.P. No. 26962 vom 9. October 1883) ist die 

Einrichtung die folgende. Schmelzgefiisse A aus Metall, welche zugleich als 
negative Elektrode dienen, sind zu mehreren in Fig. 18. 

einem Of en 0 angeordnet. Die positive Elek- D 

trode Kist mit einem lsolirmantel G, welcher Cf:=....;...~===== 
unten an den Seiten bei 9 durchlOchert ist, um

geben, so dass das sich an derselben entbindende 

Chlorgas getrennt von dem dureh Rohr 0 1 zu

llnd dureh Rohr 0 2 abgeleiteten reducil'enden 

Gase dureh Rohr p abgefiihrt werden kann. 

Um die elektrische Spannung zu verringern und 

das sich an lI'Ietallchlorid resp. Fluorid erschiipfende 

Schmelzbad wieder anzureichern, werden im 1n- Q bJ~§§b~. 
nern des Isolirmantels G Stangen aus Kohle und gi 

Thonerde resp. Magnesia bestehend, eingesetzt. 
Statt das Gefass selbst als negati ve Elektrode 

zu benutzen, kann man bei del' Darstellung von Aluminium aueh in die 
Gefasse aus niehtleitendem Material, wie Porcellan, Thon etc., Einsiitze aus 
lIIetall, besonders Aluminium, als Elektrode anwenden, an denen sich dann 
das abgesehiedene Metal! ansetzt 

Dies Verfabren soli im grossen ausgefiihrt werden. 

J. VARIN in Paris unterwirft das Doppelchlorid von Aluminium 
und N atri um der Elektrol yse, wobei als negative Elektrode entweder 

Retortenkohle oder eine Aluminiumplatte dient, als positive ein inniges 

Gemisch yon Thonerde und Kohle. Das an del' positiven Elektrode ent

wickelte Chlor bildet mit dem Aluminium del' Thonerde Chloraluminium, 

\\'odurch die Liisung slets conceutrirt erhalten win], wlihrcnd del' 8auerstoff 

dol' Thonerde angeblich sich mit der Kohle zu Kohlenoxyd vel'einigt (Eng!. 
P. 2888 vom 9. Juni 1883). 

HENRY A. GADSDEN in London will nach den Patenten (D. P. 27551 und 

2i552 yom 8. August 1883) Aluminium aus Fluoraluminium mittelst 

Natriumdiimpfe herstellen. Del' Erfinder mischt gleiehe Teile &luxit und Korund 

mit 10 Proc. Fluornatrium und Flussspat, calcinirt, pulverisirt und miseht die 
Masse sodann mit 10 Proc. Holzkohle oder Oel. Die Mischung wird sodann mit 
Chlorkalium und Chlornatl'ium als Flussmittel versetzt, getrocknet und auf den 
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gelocbten Boden einer Retorte gebracht, welcbe mit einer zweiten Retorte 
verbunden ist. In dieser werden durch Erbitzung von Natriumcarbonat und 
Kohle Natriumdampfe erzeugt, durch welcbe das Aluminium aus seiner Fluor
verbindung befreit wird. Oder das Fluorid wird in einer Retorte mit ChI orgas 

behandelt und das abdestillirende Aluminiumchlorid wird in Gasform iiber 
Eisendrehspane geleitet, durch welche darin enthaltenes Eisen u. s. w. ent
fernt wird, und dann mit Natrium zersetzt. 

W. WELDON in Burstow (EngJ. P. 97 vom 8. Januar 1883) geht vom 
Kryolith aus. Dies Mineral wird mit Calciumchlorid oder dem Chlorid oder 

Sulfid einer andern alkalischen Erde oder eines Alkalis zusammengeschmolzen. 
Das entstandene Aluminiumchlorid etc. soil alsdann durch metallisches Mangan 
allein oder zusammen mit Natrium reducirt werden. 

In Salindres werden jahrlich 2400 kg Aluminium dargestellt. (Bull. sor. 
indo min. II. S. 451). 

JAMES WEBSTER in Solihull, Warwick, stellt Aluminium bronze her 
(D. P. 28117 vom 1. Januar 1884), indem zunachst eine Aluminiumlegirung 
aus Aluminium und Zinn und andererseits eine Nickellegirung aus Nickel, 
Kupfer und Zinn hergesteJlt wird. Gleicbe Teile der Aluminium- und Nickel
legirung werden mit Kupfer zusammengeschmolzen. Auf diese Weise win} 
die Verbindung der die Bronze bildenden Metalle cine sehr innige. 

Nickel, Kobalt, Mangan. - Kauflicbes Nickelmetall, selbst wenn es 
ziemlich frei von fremden Bestandteilen ist, lasst sich bekanntlich nicbt 
walzen, schmieden, hammern, scbweissen otc., weil das Nickel im scbmel
zenden Zuslande Sauerstoff absorbirt und das dadurch entstehende Oxydul 
gelost bebalt. Urn dies zu vermeiden wird nach SELVE und LOTTER in Altena i. W. 
(D. P. 25798 vom 23. Januar 1883) der Sauerstoff, den das schmelzende Nickel 
aufnehmen wiirde, mittelst eines Zusatzes von wabrend des Processes aus 
Manganoxyden enthaltenem Mangan entfernt, wahrend das entstehende 

Manganoxyd oder Oxydul in die Schlacke iibergeht. Nickeloxyd wird mit 
einem Oxyde des Mangans (in der Regel reichen 21/2 bis 3 Proc. Mangan
superoxyd aus) in Pulverform innig gemischt, dann in die iibliche Form von 
Wiirfeln, Scheibchen etc. gebracht und so gemeinschaftlich reducirt. Wird 
nUll die innige Mischung beider ~Ietalle zu geeigneten Gussstiicken ge
schmolzen, so absorbirt das metallische Mangan den Sauerstoff, den sonst 
das Nickel beim Schmelzen aufnehmen wiirde, fiir sich und scheidet sich als 
Manganoxyd oder -Oxydul in Scblackenform aus. Etwa bei nicht gut ge
fiihrtem Schmelzprocess zuriickbleibende Spuren von ~rangan sind unscbadlich. 

Die SocIEmil FONDERIE DE NICKEL ET METAUX BLANCS giebt an (Eng!. P. 
2243 vom 2. Mai 1883), gut debnbares und hammerbares Nickel oder Ko
balt durch Schmelz en der Rohmetalle mit 12 Proc. Ferrocyankalium oder 
Cyankalium und Mangansuperoxyd zu erhaJten. Sobald die Gasentwickelung 
aufgehort hat, wird die Ritze so gesteigert, dass die Metalle gegossen 
werden kiinnen. Durch Zusatz von weichem Eise erbalt man Ferronickel, 
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bezw. -Kobalt. Die spatere Verarbeitung des ;lJetalls soli durch Zusatz einer 

klein en ~Ienge Aluminium sehr erleichtert werden. 

A. KRUPP in Bernsdorf, Oesterreich, will nach dem Eng!. P. 1464 vom 

15. Jan. 1884 ein vollig hiimmerbares und dactiles N i c k e 1- und K 0 b a I t ~ 
M etall durch vollige Befreiung derselben von Luftblasen erhalten. Ge

schmolzenes Nickel und Kobalt absorbiren sowol Kohlenstoff, als auch Sauer
stoff. Beim Festwerden geht der grosste Teil des Sauerstoffs fort und es 
bleibt ein poroses Metall, das wegen des Kohlegehalts nicht gut hiimmerbar 
ist. Diese Fehler werden nun dadurch beseitigt, dass das aus den reinen 

Oxyden reducirte porose Metall mit 4 procentiger Kaliumpermanganatlosung 
impragnirt, getrocknet und im Tiegel bei sehr hoher Temperatur geschmolzen 
wird. Urn den durch das Salz eingefuhrten Sauerstoff zu entfernen, wird 
dem Metall, sobald es flussig wird, etwas schwarzer Fluss (gegliihter Wein
stein und Kohle) zugesetzt; statt dessen auch Aluminium oder Calcium-Zink. 

Zur Extraction von Kobalt- und ~Ianganoxyden aus ihren Erzen 
werden dieselben nach H. HERRENSCHMIDT und M. CONSTABLE in Sydney, 
Australien (D. P. 27168 vom 27. Februar 1883), fein gemahlen mit wassriger 
Eisenvitriollosung in einem geeigneten Gefasse eine halbe Stunde lang ge
kocht. Hierdnrch verwandeln sich die Kobalt- und Manganoxyde in schwefel
saure Oxydule. Die Losung wird decantirt und aus dem zuriickgebliebenen 

Bodensatz del' Rest der schwefelsauren Oxydule ausgewaschen. 

III. Zink, Blei, Kupfer, edle MetaUe. 

Zink, Blei. - L. VON NEUENDAHL in Breslau giebt ein Verfahren und 
Schachtofen zur gleichzeitigen Gewinnung von Zink und Blei an. (D. P. 
27164 v. 4. Sept. 1883.) Das Verfahren besteht darin, dass zink- und blei
haltige Erze und Huttenproducte in dem geheizten Schacht mit Generator
gas en, welehe durch Graphitdusen eintreten, behandeli werden. "uf der mit 
Thonrinnen versehenen geneigten Sohle fliesst dann das Blei ab, wahrend 
das metallische Zink in Dampfform an del' mit einer doppelt verschliessbaren 
Aufgebeoffnung versehenen Gicht in ein bekanntes Condensationssystem 
entweicht. 

N. J. DQR in Ampsin hat eine Presse zur Formung von schlesischen 
Zinkmuffeln patentirt (D.P. 23944; Fig. 19 folg. S.). Eine fur eine griissere 

Zahl von Muffeln ausreichende Thonmenge wird in den Cylinder e ge
fullt, der wah rend der Fullung auf dem Cylinder a ruht, dann abel' durch 

. die kleinen hydraulischen Pressen cd fest gegen den Dom f gedruckt wird. 
Durch die grosse hydraulische Presse ab wird der Tbon aus e in den Dom f 
und in die dariiber stehende Form 0 gepresst. Dom f tragt auf dem 

Kreuz gh den Dorn i. Die Pressung geschieht derartig, dass zunacbst uber 
Kopf j eine Thonschicht aufgelegt und durch Schlagen mit dem seitlichen 
Thon vereinigt wird, dann der Deckel q von der Seite aufgeschoben und 

Biedermann, Jahrbuch VI. 4 
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hierauf die Thonmasse von a b aus stark compri
mirt wird. Dann wird q wiederabgeschoben, worauf 
man die Pre sse von neuem wirken lasst. Es tritt 
die Muffel iiber j l hervor (punktirt), wobei Luft in 
ihr Inneres durch die Durchbohrungen von g h, den 
hohlen Dorn i und die Ventile k tritt. Nachdem 
sie die geforderte Hohe erreioht hat, wird sie mit 
Draht abgeschnitten. Um diese bekannte Presse 
fiir die Herstellung von schlesischen Muffeln und im 
allgemeinen von Gefassen mit elliptischem Querschnitt 
brauchbar zu machen, ist der eigentiimlich oval 
konische Dorn i so construirt, dass er sich in der 
durch seine grosse Achse gelegten Ebene von unten 
nach oben erweitert, und in der durch seine kleine 
Achse gelegten Ebene von unten nach oben verengt. 
Die Form 0 ist in derselben Weise unter einem 
spitzeren Winkel construirt, behufs starker Com
pression und Wiederverbindung des durch die Aus
zackungen von g h geteilten Thones. Um den Wan
den der Tiegel ungleiche Dicken geben zu konnen, 
je nach dem Verschleiss, dem sie in ihren verschie
denen Anwendungen ausgesetzt sind, ist der Kern
kopf j auf i etwas zur Seite zu verschieben, worauf 
er durch die Leisten y y, die Schraubenbolzen x x 
und die Naturfiihrungen v festgehalten wird. 

GUIDO WOLFRAM in Lipine, Oberschlesien, bewirkt 
die Condensation von Zink-, Cadmium- und Blei
dampfen in Rliumen, welche iiber den Schmelzpunkt 
genannter Metalle erhitzt sind, durch Einschieben eines 

Kiihlapparates, welcher aus zwei in einander gesteckten Riihren besteht, 
deren Achsen zusammenfallen. In das innere Rohr tritt vorn Wasser oder 
Luft ein, gelangt am hintern Ende in das weite Rohr und tritt aus diesem 
yorn wieder aus. (D. P. 21483 vom 25. Juli 1882.) 

Edle Metalle, Kupfer etc. - A. K. HUNTINGTON und W. E. KOCH in 
London. Gewinnung edler Metalle aus ihren Erzen. (Eng!. P. 3831 vom 
11. August 1882.) Die Erze werden in einem mit Gas geheizten Of en erst 
der oxydirenden Flamme ausgesetzt, um Schwefel und andere Verunreinigungen 
abzutreiben. Dann wird die Temperatur etwas erniedrigt und es wird metalli
sches Blei oder eine leicht reducirbare Bleiyerbindung eingefiihrt, woranf 
mit redncirender Flamme erhitzt wird. Das Blei nimmt die edlen Metalle 
auf, die nachher durch Cupeliation gewonnen werden. 

Ganz ahnlich yerfahrt die CAMPBELL MINING COMPANY in New-York. 
(Eng!. P. 6076 v. 20. Dec. 1882.) Die pulverisirten Erze werden gerostet 
und dann in ein Bad von geschmolzenem Blei gebracht. 
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In manchen Erzen, Hiitten- und Aufbereitnngsproducten find en sich 

Silber, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Kobalt und ahnliche Schwermetalle in so 
geringer Menge, dass ihr Zugutemachen auf gewohnliche Weise nicht mehr 

lohnt. Ein von K. FR. FOHR in Schwarzenberg, Sachsen, angegebenes Verfahren 
(D. P. 24989) bezweckt eine A uslaugung solcher Materialien mittelst B I' 0 m s mit 
oder ohne Zuhilfenahme einerCbloridlauge. FiirGoldextraction ist das Verfahl'en 
nicht neu, doch hat man bis jelzt keine vollig befriedigende Resultate 
erhalten, da man den zersetzenden schadlicben Einfluss des Tageslicbtes 
auf das gebildete Goldsalz (und Silbersalz) nicht kannte. Bei del' Gold- und 
Silber-Extraction wird das chemisch wirksame Licbt durch rote Fenster

scheiben, Petroleumbeleuchtung und abnliche Mittel tbunlicbst ausgeschlossen. 
Complicirte Erze (Kiesabbrande, gewisse Scblacken) werden in RolInissern 
oder ahnlichen Apparaten mit einer scbwacb sauren Lauge von Cblor
magnesium, Cblorcalcium oder Chlornatrium mit odeI' obne Erbitzung beban
delt. Hierbei gebt die Hauptmenge von Kupfer, Blei etc. in Losung (Vor

lauge). Das so ausgelaugte Erz wird mit Bromwasser unter Abschluss des 
Tageslichtes bebandelt; Gold geht dabei vollstandig, Silber teilweise in 
Losung; samtlicbe Schwefelmetalle von Kupfer, Blei, Zink etc. werden 
zersetzt. Kupfer, Zink, Zinn etc. geben in Losung, Bleisulfat bleibt zuriick 
(Hauptlaugerei). Zum Schlusse wird das Erz nocbmals mit del' Vorlauge 

oder einer neuen Chloridlauge behandelt, wobei sich das Silber und Blei 
vollstandig lost (Scblusslauge). Die erhaltenen Laugen werden, ~etrennt oder 
vereint, mit Braunstein und Schwefelsaure zur Bromregeneration erbitzt und 
dann die Schwermetalle auf bekannte Weise durch Eisen, Schwefelwasserstoff 
oder ahnliche Mittel ausgefallt. Die Endlauge geht unter U mstanden in den 
Process zuriick. Unter localen Verhaltnissen kann das Erz durch eine ein
malige Behandlung von saurer, freies Brom enthaltender Chloridlauge extrahirt 
werden. In anderen Fallen, z. B. beim Vel'arbeiten armer geschwefelter 
Kupferel'ze, kann die Chloridlauge ganz entbehrt und es kann direct mit 
Bromwassel' extrahirt werden. Ebenso kann in manchen Fallen, z. B. bei 
der Extraction rein oxydischer Erze, die Bromlauge ganz entbehl't werden. 

J. CROSS und G. J. WELLS in Widnes extrahiren Silber, Blei, Kupfer 
und Zink aus Erzen (Bluestone) nach dem Engl. P. 2386 vom 10. !Iai 1883 
folgendermaassen. Die Erze werden nicht erst gerostet, sondei'll nach feiner 
Zerkleinerung mit heisser Salzsaure behandelt. Die heisse Lasung passirt, 
nachdem sie durch Kalk nahezu neutralisirt ist, ein Filter, welches aus 

zwischen Asbestgeweben befindlichem Torf besteht. Das Filter wird durch 
Dampf warm gehalten. Beim Abkiihlen des Filtrats krystaIlisirt Chlorblei 
aus. Aus der davon abgezogenen Lasung wird das noch darin enthaltene 
BIei durch ein Sulfid (Lauge von Sodariickstanden) gefallt oder mittelst 
metaIlischen Eisens als Blei. Die festen Riickstande werden getrocknet und 
gerostet, wobei der Schwefel leichter als sonst entfernt werden soil. Das 
gerastete Erz wird mit Salzsaure behandelt, um Zink, Kupfer und Silber zu 
lasen. Die Liisung wird mit Kalk neutralisirt. Wenn vorher das Blei nieht 

4* 
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vollig extrabirt worden war, so bleibt es als Sulfat bei dem Niederschlag von 
Eisenoxyd und Thonerde. Aus der Losung wird Kupfer und Silber mittelst 
Lauge von Sodariickstand gefaJIt. Der Niederschlag wird mit Salzsaure be
handelt und das Chlorsilber durch Chlornatriumlosung von dem Schwefel
kupfer getrennt. Das Filtrat von den obigen Sulfiden wird mit mehr 
Schwefelcalciumlauge versetzt, urn das Zink zu fallen. 

JOHN CLARK in London will die Metalle aus ihren Erzen mit Hilfe 
des Sonnenlichtes reduciren, dessen Stralen mittelst grosser Linsen oder 
Reflexions-Spiegel auf dem Material concentrirt werden. (Eng!. P. 875 vom 
17. Febr. 1883, D. P. 27089 v. 18. Sept. 1883.) Wahrend der Reduction 
von Oxyden und Chloriden werden gasformige Kohlenwasserstoffe oder 

Wasserstoff auf das Material geblasen. Sulfate werden erst durch Kohle im 
Of en zu Sulfiden reducirt. Aus Platin sollen fremde Metalle verfliichtigt 
werden. Zur Ausfiihrung dieses Verfahrens dient ein vielfacher modifications
fahiger Apparat, bestehend aus einer in einem Ringegefassten Linse, welche 
urn Zapfen horizontal und vertical drehbar ist und dem Stand der Sonne 

entsprechend eingestellt werden kann. 
Cn. ALDER WRIGHT in London. Herstellung metallischer Losungen. 

(Eng!. P. 737 v. 9. Febr. 1883.) Kupferspane oder -pulver und dergleichen 
werden mit Ammoniaklosung bedeckt, und durch die Fliissigkeit wird ein 
Luftstrom geblasen, so das~ eine Cuprammoniumhydroxydlosung entsteht. Oder 
dur.ch einen mit Kupfer lose angefiillten Turm fliesst Wasser, wahrend unten 
Ammoniakgas und Luft eintritt. Die oben austretenden noch ammoniakalischen 
Gase miissen einen zweiten und dritten etc. Turm passiren und die hier er
haltenen schwacben ammoniakalischen Kupferlosungen werden an Stelle von 
Wasser im ersten Turm benutzt. Ebenso soli 1IIessing behandelt werden, 
wobei sich eine ammoniakalische Losung ergiebt, welche Kupfer und Zink 
zugleich enthalt, wahrend Zink allein sich nicht rasch lost. 

Nach einem in der London Section der Society of Chemical Industry 
gehaltenen Vortrag (Journ. Soc. chern. Ind. III. S. 121) schreibt ALDER WRIGHT 
dem Cuprotetrammoniumsulfat, dem durch Fallen mit Alkohol aus einer 
ammoniakalischen KupfersulfatlOsung erhaltenen Korper die Formel 

NH3. NH3 ~ 
Cu <NH3 . NH3> SO zu, dem nach obigem Verfahren erhaltenen Cupro-

NH3. NH5 
tetrammoniumoxyd bezw. -hydroxyd die Formeln Cu <NH3 . NH3> 0 und 

NH3. NH3. OH 
Cu <NH3. NH3. OH' Es sind diese letzteren Korper, welche, nicht so leicht 

zersetzlich wie das Sulfat, eine technische Anwendung finden. Besonders 
wird die wolbekannte losende oder gelatinisirende ("pectisirende~ sagt A. W.) 
Wirkung der ammoniakalischen Kupferoxydlosung, und auch des Zink
tetrammoniumhydroxyds, auf Cellulose ausgenutzt. Die Liisungen werden 
von Eisen nicht zersetzt (wie Kupfersulfat), kiinnen also in eisernen Gefassen 
aufbewahrt werden. Die P ALENT WATERPROOF PAPER AND CANVAS COMPANY, 
Canal Works in Willesden Junction, London, stellt mit Hilfe dieser Ver-
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bindungen wasserfeste Tapeten, Pappe fiir Dachdeckung, Carton, Leinwand, 

Seilerwaaren her, die als " Willesden fabrics" sich bereits eines ausgezeieh
neten Rufes erfreuen. Diese Waaren sind del' Vermoderung nieht unter

worfen und haben nieht dureh Sehimmelbildung zu leiden. Die damit her
gestellte Daehdeckung auf der Fischerei-Ausstellung in London hat sieh 

vortrefflieh bewahrt. 
Elektrolytische Metallgewinnung. - Die Anwendung der Elektrolyse 

in der Metallurgie breitet sieh mehr und mehr aus. Naeh MICHEL BODY in 
Liittieh (D. P. 24876 vom 16. Mai 1883) wird das fein gepulverte Mineral, 
aus einer Sehwefel- oder Sauerstoffverbindung bestehend, naeh der Oxydation 

durch Luft odeI' Riistung mit Ferrisalzen allein oder mit Koehsalz zusammen 
vermiseht. Dnter Einwirkung des el~ktrisehen Stromes, wobei die Masse auf 
einer als negative Elektrode dienenden Platte aus eomprimirter Kohle oder 
Metal! liegt, verwandeln sieh die Ferrisalze in Ferrosalze, wodureh die Auf
liisung und Fallung del' Metalle herbeigefiihrt wird. Die Ferrosalze werden 

in Ferrisalze zuriiekverwandelt. 
Fiir das Auslaugen der J\1ineralien sind verschiedene Apparate angegeben. 

Gold- und silberhaltige Mineralien kommen langsam in eine rotirende Trommel 

welche gusseiserne Kugeln enthalt. Die feste isolirte Achse wird mit dem 
positiven Pol del' Dynamomaschine verbunden. An dieser Acbse hangen 
Platten aus Graphit, welcbe in die Ferrisalzliisung tauchen. Sowie der elek

trisehe Strom hindurehgeht, scheidet sich Silber auf den eisernen Kugeln 
und an der eisernen Trommelwand ab. wabrend die Ferrisalze reducirt werden. 

Man bringt dann Quecksilber in die Trommel, welcbes sich sehr leicht mit 
dem Silber veramalgamirt. 

Aueh A. D. ANCEL und J. M. A. TmoLLIER in Paris benutzen zur Ab
scbeidung von Metallen aus Erzen die Elektricitat (Eng!. P. 942 vom 20. Fe
bruar 1883). Dabei dient das Erz seIber als liisliche Elektrode. Das mit 
Graphit gemischte Erz wird urn die aus Retortencoks bestehende Elektrode 
gepackt und das Gauze innerhalb eines durehlochten Gefasses in die elektro
lytische Fliissigkeit getaucht. 

Nach AN:<IE ELIZA SCOTT in London (Eng!. P. 944 vom 20. Februar 1883) 
umgeben die Erze die amalgamirte Zinkelektrode, welche in Seewasser oder 
eine Salzliisung taueht; diese, welche von einer diinnen Schicht Benzin be
deckt ist, giebt bei der Elektrolyse ChI or, welches das Gold in Liisung bringt. 
Wenn die Lusung gesiittigt ist, so wird sie abgedampft nnd der Riickstand 

ealcinirt, mit Wasser extrahirt und dann auf Gold verarbeitet, oder dieses 
wird aus der Liisung gefallt. 

Ein Verfahren von EUGENIO MARCHESE in Genua (D. P. 22429 vom 
2. Mai 1882) besteht darin, dass man die fein zerteilten geschwefelten oder 
gechlorten Erze in Kasten, deren Oberflache mit Metallkliitzen belegt ist, 
mit einer passenden, die Erze liisenden Fliissigkeit iibergiesst. Zwischen ·den 
Erzen werden Platten yon Blei oder einem anderen leitenden Stoffe angebracht 
und mit dem positiven Pole der Ratterie in Verbindung gesetzt, wiihrend der 



54 Zink, Blei, Kupfer, edle Metalle. 

negative durch die Metallklotze gebildet wird. An letzteren scheidet sich so
dann das Metall ab, wahrend das lIetalloid zum positiven Pole wandert. 

RICHARD BARKER in London giebt ein Ver(ahren und Apparat zur Aus
scheidung von Gold und Silber aus deren Erzen durch die combinirte 
Einwirkung von Elektricitat und Quecksilber an (D. P. 22619 
vom 26. October 1882). (Fig. 20.) Das zu behandelnde Material wird in 
Reihen von Trogen gebracht, die zusammen ein secundares Element aus
machen, bei welchem die Kathode durch die Quecksilberfiillung und die 
Anode durch Platten oder Drahte gebildet wird. 

In Trog 1, 2 und 3 sitzen die Anoden b2 an der mit Riihrarmen b l ver
sehenen rotirenden Welle B. In Trog 4, 5 und 6 sind b und b l die Riihrer. 

Fig. 20. 

Die Anoden sind an einer besonderen, die Elektricitat leitenden Stange 
befestigt. In Trog 7 und 8, wo die mechanische Riihrvorrichtung fehlt, 
rotiren die Einzelanoden b3 auf einer Welle BI. In Trog 9 und 10 sind 
weder Riihrvorrichtungen noch bewegte Einzelanoden. Letztere sind vielmehr 
stationar, einfach oder verflochten und werden von einer Stange aus quer durch 
den Trog geftihrt. - Die Leitungsdrahte L verbinden die einzelnen Troge. 
Das Quecksilber kann durch besondere Ablasshahne entfemt werden. Das 
Material wird auf eine Biihne geschtittet und von dort durch Wasser tiber 
die geneigte Tafel A hin zu den einzelnen Trogen gefiihrt. 

R.P.HERRltIANN in Berlin hat ein Verfahren zur Darstellung von Zink aus mit 
Sauren behandelten Erzen auf elektrolytischem Wege nach vorheriger Umwand
lung des gel osten Zinks in alkalische und alkalischerdige Doppelsalze patentirt 
(D. P. 24682 u. 26091). Der Zusatz der Alkali- oder Erdsulfate scheint nur 
vorteilhaft zu sein, wenn man mit verdiinnten Zinksulfatlosungen zu thun hat. 

Nach LEON LETRANGE in Paris (0. P. 21775 vom 8. Juli 1882) wird das 
Zink der Zinkerze auf bekannte Weise in eine Sulfatlosung von passender 

Fig. 21. Concentration verwandelt. Diese wird durch 
Rohren d in regelmassiger Weise und bestimm
ten Mengen nach dem Boden der Niederschlags
bassins G geleitet. Das Zink wird auf den aus 
Zink, Messing oder Kupfer bestehenden Kathoden 
niedergeschlagen. Die dem entsprechende Menge 
frei gewordener Schwefelsaure hat ein geringeres 
Volumgewicht als die Zinkvitriolliisung und kann 

deshalb oben continuirlich aus dem .Gefasse durch 0 abgeleitet werden. 
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Eine bemerkenswerte Arbeit uber die immer wichtiger werdende Elektro
me 1& II u rgi e hat M. KILIANI geliefert (Berg- u. Huttenm. Ztg. 1883, S. 235, 
376, 400, (24). Ueber die Leitungsfahigkeit der Erze giebt K. die folgende 
Tabelle: Gute Leiter Schlechte Leiter 

Antimon Grauspiessglanzerz 
Zinn Zinnstein . . . . • Zinnkies 

Zinnzwitter 
Silber Silberglaserz 

Blei. 
Dunkles u. Iichtes Rotgiltigerz 
Bleiglanz . . • • . Weissbleierz 

Kupfer. . . . Kupferglanz . 

Zink 

Buntkupfererz 
Kupferkies . 

Zinkblende 
Edler Galmei 
Kieselzinkerz 

Kobalt. . . . Speisskobalt 
Kobaltglanz 
Kobaltkies 

Nickel . . . . Rotnickelkies 
Weissnickelkies 
Nickelglanz 

Eisen . . . . Schwefelkies . 
Magnetkies. . 
Magneteisenstein . 

Grunbleierz 
Gelbbleierz 
Rotbleierz 
Vitriolbleierz 
Bournonit 
Rotkupfererz 
Kupferlasur 
Malachit 
Fahlerze 
Kieselkupfer 

Speerkies 
Eisenglanz 
Spateisenstein 
Brauneisenstein 
Bohnerz 
Kohleneisenstein 
Titaneisenstein. 

AIle gut leitenden Erze kiinnen direct als Anoden benutzt werden. Durch 
die elektronegativen Bestandteile der Elektrolyten im status nascens werden 
sie sehr leicht oxydirt. Bei schlecht leitenden Erzen muss die Anode aus 
Platin, Cokes, Braunstein oder einem anderen nicht oxydirbaren $iirper 
bestehen. Der sich hier ausscheidende negative Bestandteil des Elektrolyts 
bewirkt dann die Losung der Erze. Sind diesel ben leicht angreifbar durch 
verdunnte Sauren, wie z. B. Galmei, so kann man sie mit Coksstiicken als 
leitendem Material mischen und in durchlocherten Kasten, poriisen Zellen etc. 
als Anoden in das Bad bringen. 1st das nicht leitende Erz schwer liisIich, 
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wie Zinkblende, so muss es erst durc~ Rosten oder auf andere Weise in 
losliche Form iibergefiihrt werden. Bei leitenden Erzen vermittelt man die 
Verbindung mit dem positiven Pole durch eine auf das Erz gelegte Kupfer
platte, die oben nur mit dem Erze, nicht mit der elektrolytischen Fliissigkeit, 
in Beriihrung kommen darf. Die Kathoden wahlt man am besten aus dem 
MetaIle, welches darauf niedergeschlagen werden soli. Als elektrolytisches 
Bad wird am besten eine Salzlosung des auszuscheidenden Metalls genommen. 
Auch Kochsalz eignet sich gut, sowol wegen der stark oxydirenden Wirkung 
seines elektronegativim Bestandteils, desChlors, als auch wegen seiner Fahig
keit, Silber- und Bleichlorid und Bleisulfat zu losen. 

Urn die Ausbeute zu steigern, empfiehlt.as sich, moglichst viele 
Zersetzungszellen hintereinander zu schalten (wobei allerdings auch der 
elektrische Widerstand gesteigert wird). Ob das Metall compact oder 
schwammformig ausgeschieden wird, bangt zunachst von der Stromdichte 
(Quotient aus Intensitat des Stromes durch Oberflache der Kathode) ab, 
sodann von der Natur und Concentration des Bades. 

Bei der elektrolytischen Gewinnung der Metalle kann zugleich deren 
Scheidung ausgefiihrt werden. Aus Losungsgemischen scheidet sich - bei 
gehorig gering gewahlter Stromdichte - zuerst das negativste Metall an 
der Kathode aus. 1m festen Zustande, wenn die Legirung oder das Erz 
selbst die Anode bildet, geht zunachst das positivste Metall in Losung. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Ei nfuhr Ausfuhr 

vom I vom 1. Juli vom vom 1. Juli 
Waarengattung. 1. Januar bis 1883 bis 1. J anuar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 
cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

an Waaren aus Aluminium, 2116 2227 22781 24119 
Nickel; feine Waaren aus 
Alfenide etc .. . . . . . . . . 44745 45685 550108 587406 

" rohem Zink, Bruchzink. . . 906 853 165045 166392 
" gewalztem Zink . . . . . . . 31646 26331 495742 514545 
" rohem Blei, Bruchblei ... 312569 323317 14586 17068 
" Blei- und Kupfererzen, auch 

57509 63660 silberhaltigen ........ 116646 128771 
" Kupfer, roh oder als Bruch 

60 55 " Quecksilber ......... 4385 4393 
" Kupfer, geschmiedetem oder 

gewalztem, in Slangen und 
13797 13176 Blechen ............ 2110 1392 

" Kupferdraht auch Tele-
graphenkabeln ........ 624 731 G 782 7299 

" groben Kupferschmiede- und 
Gelbgiesserwaaren . . . . .. 5845 6025 11424 11694 

" anderen Kupferschmiede-
27424 28217 und Gelbgiesserwaaren . 4425 4543 

" rohem Zinn, Bruchzinn ... 61243 62567 4054 4087 
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IV. R6stprocess. 

Die GESELLSCHAFT VIEILLE MONTAGNE in Chenee bei Liittich hat 
einen Riistofen mit Riihrwerk patentirt (D. P. 24155 vom 16. Januar 
1883). Derselbe besteht aus mehreren iiber einander liegenden R(ist
sohlen. Am Ende der untersten viereckigen RiistfHiche befindet sich 
die Feuerung, deren Flamme in der Richtung der Pfeile aile Rostftachen 
bestreicht, dann Fig. 22. 
zur Staubkam
mer 0 und von 
hier aus in den 
Abzugscanal D 
geht. Das Erz 
wird in zerklei
nertem Zustande 
in den mit can
nelirten Walzen 
versehenenTrich
tel' a geschiittet 
und fallt durch 
k gleichmassig 
auf die oberste 
SohIe. Durch den Of en lauft die in einem eisernen Cylinder eingeschlossene 
Achse b, welche in jeder Riistetage A mit Armen e versehen ist, die teils 
gezahnte Schiireisen 111 zum Durcheinanderriihren des Erzes, teils glatte, 
schrag gestellte Schiirhaken f zum Transportiren des Riistegutes tragen. 
Der Abschluss zwischen der Achse und dem Ofen geschieht mittelst einer 
buchsenartigen Asbestpackung. 

Die GESELLSCHAFT DES EMSER BLEI- .UND SILBERWERKS in Ems ordnet die 
friiher beschriebenen Langszungen *) in irgend einer geneigten, von del' 
horizontalen bedeutend abweichenden Lage zur Herbeifiihrung einer griisseren 
Fl ugs ta u b a b lage ru ng in den Raucbcaniilen und Rauchkammern del' 
Hiitten an. (D. P. 26006 vom 13. Marz 1883.) Urn die friiher beschrie-
benen Vorrichtungen nicht nur zur Con
densation von Hiittengasen, sondern 
auch zur Flugstaubablagerung bei gewuhn
lichen Feuerungsanlagen gebrauchen zu 
kiinnen, haben dieselben nach dem D. P. 
20666 vom 9. April] 882 die dargestellte 
Einrichtung (Fig. 23) erhalten. Zwischen 
Feuerung und Schornstein sind zwei Kam
mern E angeordnet, welche in der im 

'J Techn.-chern. Jahrh. 1883 S. 44. 

Fig. n. 
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Hauptpatent beschriebenenArtund Weise mit Langszungen Gund Querwanden H 
versehen sind. Durch die Schieber F werden die Kammern E abwechselnd ein
oder ausgeschaltet. Wahrend die eine im Betriebe ist, wird die andere 
gereinigt. 

Die Abbriinde zinkhaItiger Schwefelkiese sind fiir den Hochofen
process nur nutzbar zu mach en durch Extraction ihres ZinkgehaItes. Diese 
Extraction war bislang industriell nicht vorteilhaft auszufiihren, weil sie stark 
eisenhaItige Zinksalze lieferte, welche von ihrem Eisengehalt nur durch 
complicirte Processe oder durch teuere Oxydationsmittel (Salpetersaure, 
Chlorkalk) zu befreien waren. Nach einem der ACTIEN-GESELLSCHAFT GEORG 
EGESTORFF'S SALZWERKE in Linden patentirten Verfahren (D. P. 23712 vom 
22. Februar 1882) werden die Kiesabbrande wie gewohnlich ausgelaugt, und 
in die Laugen wird unter Zusatz von kohlensaurem Kalk oder Baryt Luft 
eingeblasen. Durch die gleichzeitige Einwirkung beider scheidet das Eisen 
sich raseh aus. Man erhiilt auf diese Weise einerseits zinkfreie Kiesabbrande 
fiir den Hochofenprocess, andererseits eisenfreie Zinksalze. 

WALTER WELDON in Burstow behandelt gemischte Los u n g e n von 
Kupferchlorid und Natriumsulfat nach dem Engl. P. 5607 V. 27. Nov. 
1882 folgendermaassen: Die bei der Kupferextraction aus Pyritriickstanden 
durch chlorirende Rostung und Auslaugung erhaltene Losung enthiilt wesent
lich Kupferchlorid und Natriumsulfat. Das Kupfer wird nun nkht, wie bis
her, mittelst metallischen Eisens aus dieser Losung gerallt, sondern nach 
Ausfallung der Schwefelsaure des Sulfats mittelst Chlorcalciums als Oxyd 
durch Zusatz von Kalkmilch oder von Kalk und Magnesia. 

Die BERGWERKS-GESELLSCHAFT GEORG VON GIESCHE'S ERBEN in Rosdzin 
verwendet beim Rosten von Schwefelmetallen wasserdampfhaltige 

kaIte und heisse Luft. (D. P. 22152 vom 
12. Sept. 1882). Nach Anheizung des Ofens 
wird durch die Srhiittoffnung S das Erz, 
Schwefelkies, Blende, Steine etc. auf den aus 
drehbaren Staben bestehenden Rost B ge
worfen. Die Rostluft wird mit Wasserdampf 
erfiillt und durch die Rohre H und n, die 
kalte Luft durch K und k zugefiihrt. Die 
Regelung der Luftzufuhr geschieht durch 
Ventile, die Gase entweichen durch den 
Canal 0, das abgerostete Material wird durch 
.A herausgezogen. P und Pi sind vermauerte 
Oeffnungen, die geoffnet werden, wenn die 
Beschickung beim etwaigen Verschlacken mit 

der Brechstange bearbeitet werden muss. 
Das Zusatzpatent (D. P. 25069, Fig. 25) erstreckt sich auf die Combination 

von drei mit wasserdampfhaltiger heisser oder kalter Luft gespeisten Rost
apparaten, welche aus den zwei oberen neben einander Jiegenden Herden 
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B' B" und dem unter denselben befindlichen Herd E bestehen. Die ersteren 

dienen zum Vorriisten, letzterer nimmt das vorgeriistete Material auf und ist 
Fig. 25. ebenso wie die ersteren mit dem Gassammelcanal 

~ ~ durch mit Schieber verschliessbare Canale in Ver-
F-------..:r;:.....---~t bin dung gesetzt. 

~========~======5Ir HANISCH u. M. SCHROEDER in Rodszin, Ober-
1-_ _______ , schlesien, geben ein Riistgas-Entsauerungs-

S. 117.) 

Fig. 26. 

v erfa h ren ohne wesentlichen Verbrauch von Brenn
material an. (D. P. 26181 v. 18. Januar 1883.) 
Die in den Riistgasen enthaltene schwefelige Saure 
wird von einem feinen Regen kalten Wassers ab
sorbirt, worauf diese Liisung durch die Warme der 
Riistgase selbst auf etwa 100 0 C. erhitzt und dann 
fein zerteilt wird. Hierbei wird die schwefelige 
Saure dem fein zerteilten Wasser durch entgegen
striimende Luft wieder entzogen, so dass man ein 
zur Schwefelsaurefabrikation geeignetes Gasgemisch 
von reiner schweftiger Saure und der erforderlichen 
Menge Luft erbalt. (V gl. auch Chern. Ind. 1884, 

1m D. P. 27581 v. 23. Nov. 1883 wird dies Ver-

fahren niehl nUT auf 110 tga e, ondern auf alle 0 2_ 

haltige Gemi che ausgedebnl. E sollen nicht nUT Gase 
fur den chwefel aureproces darge t lit werden, on
dern ganz allgemeiu au Q~-iirmeren Ga en Q2-reichere 
Oa e, eventuell ganz reine scbweflige aure. 

I1ieran ch lies t sich eiu Verfahren der BERGWERR -

GJ': ELLS "AI'T GeORG \"o~ GIES liE ERDE:> in Rod zin, 
Oberschle . (D. P. 27608, Fig.25.) Die Ril tga e kommen 
durch ,anal a, urn pulen da ei erne, verbleito Lufl
reservoir A Ilnd die geschlo ellen Bleipfannen B und 

werden durch den 
ei ernen Kreuzkopf D 
in den nmden mit 

ok , Quarz odeI' dgl. 
ausge etzlcn Bleiturm 
E gc augt. Ein en
tilator oder eine E e 
wirkt augend oben auf 
clen Turm E vermittelst 
d Abzug rohre Fein. 
Aus dem Re ervoir G 
tlie 1 \Va er in den 

Turm E. Das Wasser absorbirt die schweflige Saure und Schwefel-



60 Riistprocess. 

saure. Die Liisung fliesst durch Bleirohr c in die Bleipfannen B und wird 
hier durch die Warme der Riistgase erhitzt. Die Verbindungsriihren der 
Bleipfannen B befinden sich immer in den diagonal gegeniiberstehenden 
Ecken. Aus der letzten Pfanne Biesst das saure Wasser durch natiirIichen 
Druck vermittelst des Rohres e in den Bleiturm M. Durch denselben geht 
die verticale eiserne, verbleite rotirende Welle N, an der Scheiben befestigt 
sind. An der Wand des Turmes rings herum befinden sich die Bleiteller P. 
Das durch e einfliessende erwarmte saure Wasser wird durch diese Vorrich
tung wahrend des Herabfliessens herumgeschleurlert und dadurch fein zerteilt 
und zerstaubt. In den Turm M stromt unten durch Rohr 11, atmospharische 
Luft ein, auf welche zuvor in einem bleiernen Apparaie, der von dem heissen 
Wasser durchstromt wird, die Warme des letzteren iibertragen worden ist. 

EDWARD BRAMWELL in St. Helens hat Neuerungen beim Rosten von 
Schwefelkiesen angegeben. (D. P. 22758 v. 13 Dec. 1882.) Urn den 
Schwefel der Riese vo]]standiger wie bisher zu verbrennen, wird die zur Ver
brennung erforderliche Luft von einem Quantum Schwefelkies, in welchem 
der Schwefel verbrennt, zu einem anderen Quantum geleitet. Die Luft kommt 
zuerst mit dem schwefelreinsten Ries in Berlihrung, dann mit immer geringeren 
Riesen. Luft und Gase kiinnen auch von den ausgenutzteren zu den frisch 
aufgegebenen Riesen streich en. Mittelst des Fabrikschornsteins oder eines 
Ventilators wird die Luft durch die verschiedeuen Chargen hindurchgezogen. 
Die Oefen kiinnen in einer Reihe, in kreisrunder Anordnung oder parallel en 
Reihen mit den Rlickwanden zusammenstossend angeordnet werden; die zur 
Verbrennung notige Luft muss die Oefen der Reihe nach durchstreichen, 
so dass die namliche Luft hinter einander auf die in jedem oren enthaltenen 
Riese zur Anwendung kommt. Dabei ist die Anordnung getrofi'en, dass jeder 
Of en durch geeignete Rohrverbindung der Reihe nach zum erst en Of en oder 
zum Zwischenofen oder zum letzten des Ganges wird; 

Bei dem Riistofen von JOHANN HAAS in Stollberg bei Aachen (D. P. 
23080, Fig. 26 u. 27) besteht das Innere des Of ens aus vier iibereinander 

Fig. 27. Fig. 28. 

Jiegenden MufIeln a, welche durch die 
Canale b mit einander verbunden und 
von aussen mit den Zligen c fUr die 
Circulation der Heizgase umgeben sind. 
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Diese werden von dem aussen stehenden Generator durch d zu- und durch 

e abgefiihrt und warmen nach dem Verlassen des Of ens die zur Oxydation 

dienende Luft vor, welche zunachst in die unterste ~ruffel eintritt. Samt

liche Muffeln sind dureh eine rotirende Achse w verbunden, welehe eiserne 

Sehaufeln zum Umriihren und Fortschaffen durch Oeffnungen n des Rostgutes 

tragt. 
Nach RiisSLER in Frankfurt a. M. wird die schweflige Saure aus Hiitten

r au c h und Fa b r i k gas en mit atmospharischer Luft gemischt in eine heisse 

Kupfervitriollosung geleitet. Der hierzu notwendige Apparat ist wie folgt 

zusammengesetzt (D. P. 22850 Y. 1'7. Dec. 1882): a Rastofen, aus welehem 

Fig. 29. die schweflige Saure, ge

mengt mit der ntmospbil-
Luft, entweicbt; 

b Feuercanale und Kamm~rn, in welchen die Gase abgekiihlt werden; 

C Pfannen, in welehen die saure MutterJauge durchdie Warme der Riist
gase verdampft wird; d Absorptionsstander, in welchem die Gase in die 

Vitriollosung geleitet werden; e Krystallisationsstander fiir die aus d abge

zogene Lauge; f Dampfstralgeblase, welches die Gase durch die Lasung 
saugt. 

V. Antimon, Wolfram. 

Antimon. - Gewinnung des Antimons durch Sublimation. (D.P. 
26101 vom 19. August 1883.) Die grossen Verluste, welche man seither bei 
den Methoden der mechanischen Aufbereitung sowol, wie aueh bei der 
metallmgisehen Verarbeitung der Antimonerze erlitt, haben HERING in 

Bischofshofen bei Salzburg zu folgendem Verfahren fiir arme El'ze und 

Saigerriiekstande von der Crudumdarstellung, welehe einen Durchsehnittg

gehalt von etwa 8 Proe. Antimon besitzen, gefiihrt. Die Erze werden in 

einem Gasflammenofen bei entsrrechend hoher Temperatur derart behandelt, 

dass das Antimon als antimonige Same sich verfliichtigt. Diese Sublimations

prodllcte lassen sieh sehr leicht in entsprechend eingeriehteteten Apparaten 

condensiren. 1st in den Erzen Arsen enthalten, so wird dassel be ebenfalls 

sublimirt und condensirt. Da dasselbe aber wesentlich fliichtiger ist als 

Antimon, so eondensirt es sieh in den letzten Teilen der Condensations

apparate und kann erforderlichenfalls fiir sieh gewonnen werden. Die in 
den Erzen etwa nJch vorhandenen nicht fliichtigen ~fetalle verbleiben in den 

Riickstandeu und kiinnen aus denselben auf pJro- oder hydrochemischem Wege 
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gewonnen werden. Der hiiufig auftretende Gold- und Silbergebalt der Erze ist 
nacb diesel' ~letbode auf eine bocbst einfacbe Extractionsweise gewinn bar. Die 
Antimonoxyde werden entweder als solcbe verwertet odeI' aber in einem Of en 
auf Regulus verscbmolzen. Der Robregulus wird in einem Flammenofen 
raffinirt auf Antimonii regulus stellatus von absoluter Reinbeit. 

Nacb BUTTERFIELD (Eng!. P .. 2945 v. 13. Juni 1883) wird Antimonerz 
fein gepulvert und mit Eisencbloridlasung von 70 0 Tw. (37' 4 0 B. gekocbt. 
Antimon soIl als Cblorid gelast werden, wobei Scbwefel sicb ausscbeidet. 
Aus del' Losung wird das Antimon durcb Eisen gefallt. 

Ein bemerkenswerter Aufsatz uber die Antimongewinnung ist von 
R. HELMHACKER (Berg- u. H. Ztg. 1883, S. 191, auch Dingl. 250, S. 123) 
veroffentlicht. Fast immer wird das Antimon aus Antimonit (Sb2 S3) darge
steIlt, Senarmontit (Sb2 0 3) findet sicb in grasserer Menge nur in del' 
algieriscben Provinz Constantina. Das Sulfur wi I'd zweckmassig mit Natrium
carbonat gescbmolzen; das entstandene Sulfosalz giebt nacb Zersetzung mit 
Sauren Sb2 S5 j oder das Sulfid wird gerostet und dann mit rohem Sulfid ge
miscbt, worauf eine Reaction unter Bildung von Antimon und schwefliger 
Saure eintritt. C. A. HERING bemerkt dagegen in del' Berg- u. H. Ztg. 
S. 394, dass diese Reaction nul' bei Gegenwart von reducirenden Stoffen 
eintritt, wahrend reine Materialien nur Spiessglanzglas geben. Nach den 
alteren Verfahren wurde rohes Antimonsulfid mit Eisenabfallen geschmolzen. 
Beim Schmelzen von Antimonit mit Soda wird del' Of en stark angegriffen. 
Nach einem anderen Verfahren wird das teilweise gerostete Erz, Sb2 S3, 

Sb2 0 3 und Sb2 0 4 enthaItend, mit Kohle, Eisen und Soda in den Of en ge
bracht, odeI' auch bessel' mit 8 bis 13 Proc. Kohle und 9 bis 11 Proc. 
Soda ohne Eisen. Die bisherigen Oefen haben grossen Brennmaterial - Auf
wand und Verfluchtigung von Antimon veranlasst. In Bezug auf HEL~I
HACKER'S eingehende Versuche del' Antimongewinnung im Geblaseofen sei 
auf das Original verwiesen. 

Wolfram. - C. J. L. LEFFLER in Sheffield. Darstel\ung von metaIIi
schem Wolfram und Wolframlegirungen. (Engl. P. 3522 v. 25.Juli 1882.) 
Wolframoxyde und Kohle werden scbichtenweise in einen Of en gebracht, del' 
so construirt ist, dass wahrend des Gluhens Luft keinen Zutritt in das Innere 
desselben haben kann. 

Da es wegen des hob en Schmelzpunktes des W olframs nicht gut aus
fiibrbar ist, durch einfaches Zusammenschmelzen Legirungen desselben mit 
viel leicbte1' schmelzenden Metallen berzusteIIen, so verfahrt MARTINO in 
Sheffieldnach dem Engl. P. 3421 vom 11. Juli 1883 so, dass e1' zunachst 
eine Mischung von Wolfram und Phosphorcalcium im Graphittiegel zusammen
schmilzt. Wahrend der Schmelzung ist der Inhalt mit Kohlepulver bedeckt. 
Es wird ein Regulus von Phosphorwo]fram erhaJten. Dieser wird mit 
metallischem Kupfer oder Phosphorbronze unter einer Kohledecke zusammen
geschmolzen. Dabei bildet sich eine phosphorhaJtige Kupfer-Wolframlegirung. 
Durch Kupfer - Zinn - oder Kupfer - Zink - Legirungen werden Legirungen er-
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halten, die in Farbe, Dehnbarkeit, Hammerbarkeit von einander abweichen 

und zu den verschiedensten Zwecken brauchbar sind. 

VI. Legirungen. 

K u P fer und dessen Leg i run g e n sollen nach BENNETT und WALKER 
in Birmingham (Eng!. P. 3958 v. 18. Aug. 1882) in ihren Eigenschaften sehr 

verbessert werden, wenn dem geschmolzenen Metall eine geringe Menge 
Nat ri urn zugesetzt wird. Das Natrium wird, in Papier gewickelt, durch eine 
besondere Vorrichtung in das Metal! getaucht, und dann wird del' Guss 

ausgefiihrt. 

HUNTINGTON in London setzt del' geschmolzenen Kupferlegirung 2 bis 
5 Proc. S iii ci urn e i sen, welches auch geringe ~Iengen Mangan, Wolfram etc. 
enthalt, zu. (EngJ. P. 5399 v. 13. Nov. 1882.) 

Zur Herstellung von K u pfer- Z i n k- und K u p fe 1'- Z ink - Z inn - L egi
ru n g en, welche bestimmte Quantitaten Eisen enthalten, verfahrt ALEXANDER 
DICK in London (D.P. 22620 v. 2. Nov. 1882)*) so, dass das,Eisen im ge

schmolzenen Zink aufgelost und diese Losung dann dem Kupfer odeI' dem Kupfer 
und Zinn zugesetzt wird. Urn die in den Legirungen enthaltenen Oxyde zu re
duciren, wird das im Handel vorkommende Mangankupfer benutzt. Man lost 
das Eisen im Kupfer auf, indem man eine abgewogene Quantitat Schmied
eisen in einer abgewogenen Quantitat geschmolzenen Kupfers langere Zeit 

stark erhitzt, und berechnet dann aus dem Gewichtsverlust des Eisens den 
Gehalt von Eisen in dem Kupfer und fiihrt dann dieses eisenhaltige Kupfer 
mit mehr odeI' weniger reinem Kupfer in die Legirung ein. 

LAZARE WEILLER in Paris (D. P. 27570 v. 4. Juli 1883) stellt zur Er
zeugung von siliciumhaltiger Bronze*) zuerst Kupfernatrium, Zinn
natrium odeI' Bronzenatrium dar und schmilzt entweder diese Legirungen mit 
Kieselfluorkalium odeI' Kieselfluornatrium odeI' mit Gemischen aus Kupfer, 
Zinn odeI' Bronze mit Natrium und Kieselfluorkalium odeI' Kieselfluornatrium 
zusammen. - Durch die Einwirkung des Natriums del' Kupfer-, Zinn- odeI' 
Bronzenatriumlegirung auf Kieselfluorkalium odeI' Kieselfluornatrium entsteht 
freies Silicium, welches sich im Entstehungsmomente mit dem Kupfer, dem 
Zinn 0 del' del' Bronze legirt. 

Ein Za pfenl agerm etall von CANDA in New-York besteht aus Quecksilber 
in Verbindung mit anderen zur Verquickung geeigneten Metal!en zu unge
fahr gleichen Gewichtsteilen, welches Amalgam man in Formen presst und 
hart werden lasst, und zwar mit odeI' ohne Zusatz von 5-10 Proc. eines 

schmierenden Korpers, welcher VOl' del' Verquickung den pulverisirten Me
tallen beigemischt wird. (D. P. 23217.) 

*) Techn. chern. Jahrb. 1884, S. 40. 
*') Techn. chern. Jahrb. 1884, S. 40. 
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SCHONBERG in Friedberg will nach dem D. P. 26807 ein besonders 
widerstandsfahiges Lagermetall durch Einfiihrung von GJas in die Legirung 
erhalten. Man schmilzt 5 kg Kupfer mit 5 kg Zinn und setzt der Legirung 
90 kg Zink hinzu. Wenn alles Zink geschmolzen ist, setzt man ein Gemenge 
von 10 kg gestossenem GJas mit 10 g Salmiak und 10 g Borax in die ge
schmolzene :Masse und lasst erkalten. 

Ein LagermetaII von E. MITTLER in Ziirich und G. SOMMER in Augsburg 
wird aus 1 Teil Blei, 20 T. Wismut, 50 T. Zinn, 30 T. Borax, 20 T. 
Graphit, 10 T. frischen Knochen, 10 T. Thonerde, 10 T. Elfenbeinstaub, 
10 T. Zinnoxyd, 10 T. Bienenwachs und 10 T. WaIIrat hergestellt. Die 
wunderliche Mischung- wird geschmolzen und zu einer gleichformigen Masse 
vereinigt. (D. P. 23515 vom 4. October 1882.) 

Um BIei, Zinn, Zink u. a. leicht schmelzbare MetalIe amalgamations
fahiger zu machen, wird nach GLAMER in Philadelphia (D. P. 27158) den 
Metallen im geschmolzenen Zustande Salmiak, Arsen, Phosphor und Borax 
zugefiigt. Um die Oxydation des geschmolzenen MetaIIs und das Entweichen 
der genannten Agentien moglichst zu verhindern, wird die Oberflache des
selben mit pulverisirter Holz- oder Knochenkohle bestreut. 

VII. Metallbearbeitung und Ueberziehen von 
Metallen. 

TH. FLEIT~IANN in Iserlohn hat Neuerungen an den unter No. 7569 und 
No. 13304 patentirten Verfahren zum Schweiss en von Eisen, Stahl, 
Kupfer und Legirungen des letzteren mit Nickel, KobaIt und 
Legirungen derselben angebracht.*) 

Die Herstellung des Luftabschlusses beim Schweissen wird dauurch be
wirkt, dass die Kanten der zusammenzuschweissenden Platten dicht vernietet 
oder verstemmt werden, w'obei zur Erleichterung des Zweckes diinne und 
schmale Streifen eines weichen MetaIIes zwischen die Kanten gelegt oder die 
Kanten mit einem feuerfesten Material, wie Lehm oder Thon, verstriehen 
werden. Es lasst sich der Luftabschluss aber auch erzielen durch Verloten 
der Kanten bezw. der Ritzen zwischen denselben, sei es durch ein Weich
lot (wie Zinn, BIei oder deren Legirungen) oder durch ein Hartlot (wie 
Kupfer, Messing und Neusilber); ferner durch vorheriges Ueberziehen del' 
zusammenzuschweissenden Flachen auf galvanischem Wege mit Silber, Zinno 
Nickel oder einem ahnlichen IIIetall, welches weniger Verwandtschaft zum 
Sauerstoff hat, als eines der zusammenzuschweissenden MetaIIe und welches 
die Schweissbarkeit del' letzteren in geringen IIIengen nieht wesentlich be
eintrachtigt; odeI' endlieh auch dadurch, dass schon wahrend des Erhitzens 
im Of en die zusammenzuschweissenden IIIetaIle gepresst werden, sei es durch 

') V gl. Techn.-chem. J ahrb. 1883, 48. 
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Beschweren mit schweren Kiirpern, sei es durch Schraubenhebel- odeI' hy
draulische Pressen. (D. P. 26500.) 

1. CL]i;MANDOT in Paris. Behandlung von Metallen und Legirungen. 

(Eng!. P. 696 vom 13. Februar 1882.) Die Metalle werden soweit erhitzt, 

dass die niitige Ductilitat eintritt, dann einem stark en Druck ausgesetzt und 
unter andauerndem Druck abkiihlen gelassen. Die Dichtigkeit del' Metalle 
nimmt betrachtlich zu und Stahl kann wahl' end des Drucks dauernd magne
tisirt werden. Als Kraft sol! vorzugsweise hydraulischer Druck angewendet 

werden. 
ROHRLACK in Berlin. Verzierte .l\Ietallplatten. (D. P. 26953 vom 

31. August 1883.) In die eingravirten Vertiefungen von Metallplatten werden 

Legirungen aus Antimon, Zinn und Wismut oder aus Antimon, Zinn und Queck

silber oder aus Cadmium, Zinn und Quecksilber eingeschmolzen, oder erhabene 
Gravirungen werden mit dies en Legirungen umschmolzen. Eine aus einer 
Losung von Schweinfurter Griin in Ammoniak bestehende Beize dient event. 
zur Behandlung der in vorbeschriebener Weise verzierten Metallplatten. 

Ueberzieben von Metallen. - Urn einen starkeren und reineren 
.l\Ietallniederschlag als bisher zu erhalten, setzt V ANDERMERSCH in Briissel 
dem Nickel- resp. Kobaltbade Benzoe-, Salicyl-, Bol'-, Gallus- oder Pyro
gallussaure und gleichzeitig eine geringe Menge von Schwefelsaure, schwef
liger, Ueberchlor-, Chlor-, Ameisen- oder Salzsaure zu. (D. P. 23716 vom 
12. November 1882.) 

Jon. HEIDLER und J. ROSSER in Rothau, Biihmen, setzen beim Vel'z inken 
von Eisen, urn den Blechen eine glatte, silberweiss glanzende Oberflache zu 
geben, metallisches Antimon zu. Die niitige Menge betragt je nach dem 
Glanz, den man hervorrufen will, 0'005-1 Proc. vom Gesamtgewicht des 
Metallbades. (D. P. 23277 vom 2. December 1882.) 

W ACHHAUSEN und H. ScmIAHL in Coblenz haben folgendes Verfahren 
zum Liiten, desgleichen zur Darstellung von Metalliibel'ziigen auf 
!Ietal!en auf trockenem Wege unter Anwendung von Chlorblei angegeben. 
(D. P. 26239 vom 26. Juni 1883.) 

Die Liitbahn des el'hitzten Kolbens wird mit dem Chlorblei in Beriih
rung gebracht und, nachdem dasselbe geschmolzen ist, das zu verwendende 
Lot auf die Naht aufgenommen und auf die zu vel'bindende Fuge iibel'
tragen. Auf diese Weise sollen sich Zink, Kupfer, Messing u. A. leicht 
liiten lassen. Urn diese Metalle mit Zinn, Zink oder R1ei zu iiberziehen, schmilzt 
man das Chlorblei und das den Ueberzug abgebende Metal! auf dem zu iiber
ziehenden Material selbst, oder man taucht das letztere nacheinander in 
Chlorblei und Ueberzug, beide im geschmolzenen Zus!ande. 

Nach CLAMER in Philadelphia wird Blei geeignet gemacht, um Eisen und 
andere !Ietal!e ohne die geringsten Unterbrechungen in del' Schicht zu iiber

ziehen, dadurch, dass man auf 100 Pfd. geschmolzenen Bleis 3 Unzen 
Salmiak, dann 1/2 Unze Arsenik, dann 1 Unze Phosphor und schliesslich 
\'2 Unze Borax zusetzt (Eng!. P. 3933 vom 14. August 1883). 

Biedermanll, Jahrbuch VI. 5 
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Zum Ueberziehen von Metallen, besonders von Eisen schHigt J. BENLOW 
JONES in New-York eine Mischung von Natrium, Zinn, Blei und Zink vor. 
In die geschmolzene Masse, die wegen ihres niedrigen Schmelzpunktes mit 
einer Schicht Oel zur Verhinderung der Oxydation bedeckt wird, brauchen 
die zu iiberziehenden Gegenstande nur eingetaucht zu werden (Eng!. P. 4057 
vom 21. August 1883). 

Ein Verfahl'en zur Vernickelung vorher magnetisirter Gegen
stande haben BLANDA und DUMAS in Bordeaux patentirt. (D. P. 23136.) 

CARL HAEGELE in Geislingen. Vel'fahren zum Plattiren von Metallen. 
(D. P. 24102.) Kupfel'zink-, Kupferzinn-, Kupferaluminium- und ahnliche Legi
rungen dienen zumPlattiren von Eisen,Stahl, Kupfer, Neusilberund Messing. Die 
genannten Metalle und Legirungen lassen sich durch Schweissung vereinigen, 
wenn sie sorgfaltig gereilligt, zusammengelegt, unter Luftabschluss zur Rot
gliihhitze gebracht und einem starken Druck ausgesetzt werden, und wenn 
die Legirungen in einem solchen von dem gewiihnlichen abweichenden Ver
Mltnis hergestelit sind, dass bei der Schweisshitze ein Entweichen des Zinks 
nur in minimal en Quantitiiten eintreten kann. 

lRw. J. LYMAN in San Jago, Chile. Vergolden nicht metaIIischer 
Stoffe, wie Vulcanit, Celluloid u. dg!. (Eng!. P. 2577 vom 23. Mai 1883.) 

Die hauptsachlich fiir ,ahnarztliche Zwecke bestimmten Gegenstande 
werden zunachst in ein Silbernitratbad, dann in Gallussaurelosung getaucht. 
Dann werden sie galvanisch vergoldet. 

VIII .. Chlor und Chlorkalk. Salzsaure, Brom. 

W. WELDON. F abrikation von C hI or. Eng!. P. 4070/1883. Die Liisung 
von Manganchloriir, welche durch Einwirkung von Salzsaure auf Braunstein 
erhalten ist, wird von dem Saureiiberschuss befreit durch Digestion mit regenerir
tem Braunstein, oder durch Hinabfliessen in einem Turm, in welch em heisse Gase 
aufsteigen. Die Losung wird dann zur Trockne verdampft, und der nicht mehr als 
1 Aeq. Wasser enthaltende Riickstand wird gepulvert und allein oder, mit 
Pulver von Manganoxyden gemischt, in einem Luftstrome in rotirenden Cy
lindern erhitzt. Chlor wird entwickelt, und es bleiben Manganoxyde zuriick
die von neuem zur Entwickelung von Chlor dienen. 

JUL. FEHRES in Buckau bei Magdeburg hat einen Apparat zur· con
tin u i r I i ch enD ars te II ung von ChI 0 r k alk patentirt erhalten. (D. P. 
24702 vom 6. Marz 1883 Fig. 30.) 

Das Kalkhydrat wird aus einem Einlauftrichter durch Schnecke S und 
Rohr R einem in der Chlorkalkkammer befindlichen Zel'staubungsapparat B 
zugefiihrt. Dieser besteht aus einem trichterartigen Gefliss, welches an der 
Bodenplatte ringsum einen Schlitz hat. Durch ein zweites Rohr R' wird in 
dieses Gefiiss Luft eingeblasen, welche das Kalkhydrat durch den Schlitz in 
eine Anzahl Oeffnungen in zerstanbtem Zustande in den Apparat treibt. Die 
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Chlorzufiihrung von A aus und die 

Herausschaffung des fertigen Ohlor

kalks bieten nichts Besonderes dar. 

Fur die Ableitung der iiberschiissigen 
Luft ist ein'Rohr G angebracht, wel
~hes in eine Kammer miindet, wo mit
gel'issenes Kalkhydrat sich absetzen 
kann. F sind Beobachtungsfenster. F 

Ein Bleichstoff von JULIEN V ERERNY
SE-DEGRAIVE in Briigge (Engl. P. 3740 
vom 5. August 1872) ist wei tel' nichts, 
als eine concentrirte Liisung von Alkali
und Magnesia-Hypochloriten nebst 1/1000 

Kaliumpermanganat. 

Fig. 30. 
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H. ANGERSTEIN in Schalke hat ein Druckgefass fiir stark saure 
Fliissigkeiten, besonders Salzsiiure patentirt (D. P. 27731). 
Das Druckgefiiss wi I'd gebildet durch ein oben offenes cylinderfiirmiges 
Steingutgefiiss, welches in ein starkes gusseisernes Gefass von iihnlicher 

Form, aber weiterem Durchmesser eingesetzt ist. Der zwischen beiden Wan
dungen bleibende Raum kann mit Asphaltpech ausgefiillt werden oder auch 
leer bleiben. 1m ersteren Faile, der fUr sehr grosse Dimensionen geeignet 
ist, kalln das Steingutgefass aus mehreren iiber einander stehenden Teilen 
gebildet werden. Die obere Oeffnung des Gussgefasses wi I'd mit einem 
gusseisernen Deckel versehen, welcher die Stiitzen zur Verbindung mit 
del' Fiill-, Druck- und Steigeleitung tragt und auf seiner inneren Seite 
aspbaltirt ist. 

A. FRANK hat das B 1'0 m als zuverlassigstes und energischstes Des
infectionsmittel empfohlen und sehr passende Apparate zur Benutzung des
selben fiir diesen Zweck angegeben (D. P. 25710).*) 

A. SOMMER in San Francisco empfieblt die Darstellung von B 1'0 m
was s e rs t 0 ff sa u r e aus Zinkbromid. (Journ. Soc. Ohem. Ind. III. S. 22.) 
Zink wi I'd in einer Mischung von Brom und Wasser geliist, wobei das Ge
fass abgekiihlt wird. Wenn die wassrige Liisung von ZnBr2 so dicht wird, 
dass das Zink sich langsam liist, so wird mit Wasser verdiinnt und Zink 
wieder hinzugefugt, bis alles Brom aufgebraucht ist. Schliesslich Hisst man 
die Fliissigkeit noch mit Zink stehen, um aile Unreinigkeiten des Zinks zu 
€ntfernen, besonders diejenigen, welche fliichtige Bromverbindungen bilden. 
Die Liisung wird dann filtrirt und abgedampft. Von dem trocknen, leicht 
zerfliesslichen Salz werden 225 Teile mit 180 Wasser (einschliesslich des in 

der Schwefelsaure entbaltenen) und 196 Schwefelsaure (berechnet auf R2 S04) 
schnell im Oelbad del' Destillation unterworfen. Das Destillat wird zur Ent
fefIlung del' Schwefelsaure mit Ba Br2 versetzt und wiederum destillirt~ Man 
erbalt das Hydrat von der Zusammensetzung HBr, 5H20. 

') Vgl. andl Tecbll.-chcm. Jahrb. 1884, 443. 
5* 



68 Schwefel nnd Schweflige Saure, Schwefelsaure. 

IX. Schwefel und SchwefligeSaure, 
Schwefelsaure. 

FRANCIS BRISTOW RAWES in Stratford, Essex, hat folgendes Verfahren zur 
Gewinnung von Schwefel aus Erdsulfiden patentirt (D. P. 25771 
v. 17. Oct. 1882). Der Apparat zur Reinigung der in dem Verfahren e\'-

Fig. 31. forderlichen Kohlensaure (Fig. 31 u. 32) besteht 
aus dem Gefass E, in welch em sich das Gefliss D 
mit Scheidewanden D' nnd gebogenen Rohren KL 
zur Aufnahme einer Alkalimonocarbonatliisung be-

...... ~I't""I ........ findet. Die Rauchgase irgend einer Feuerung 

treten durch Rohr A ein, passiren den Raum E, 

:~~~~~~~~[J durchziehen die Rohre E, P u. G und entweichen 
~ abgekiihlt durch Rohr H, nm durch Rohr J eines 

zweiten ebensolchen Apparates durch die in den 
Abteilungen D' des Gefasses D befindliche Alkalimonocarbonatliisung zu 
streich en, durch welche die Kohlensaure absorbirt wird, wahrend gleichzeitig 
durch die Rohre E, P u. G Kiihlwasser stromt; die nicht absorbirten Gase ent
weichen durch Rohr M. Nachdem die Alkalimonocarbonatlosung erschiipft ist, 

Fig. 32. Hisst man die Lauge vom ausgeschiedenen 
Bicarbonat ab und leitet nun wieder Verbren
nungsgase durch die Rohre E, Pu. G, wodurch 
reine Kohlensaure aus dem Bicarbonat aus
getrieben wird, welche zur Entschwefelung del' 

-
.,. Erdsulfide benutzt wird. Die abgelassene Lauge 

D dient wieder zur Liisung von zuriickerhaltenen 
Monocarbonat u. s. w. Indem man mehrere 
solcher Apparate zu einer Batterie verbindet, 

kann man einen continuirlichen Strom gereinigter Kohlensaure erzetigen. 
Diese Kohlensaure leitet man durch Rohr N P in eine Reihe Zersetzungs
gefasse Q (Fig 33) auf deren Siebboden 0 sich die betreffenden Erdsulfide, 
Sodariickstande, befinden und welche mit einer 5 -lOprocentigen SodaJiisung 

Fig. 33. (Mono- oder Bicarbonat), yom Erfinder Vermittlungs-
fliissigkeit genannt und zur Abhaltung der Luft dienend, 
fast vollstiindig angefiillt sind. Wahrend des Durch
lei tens wird die Fliissigkeit zweckmassig auf 50 0 C. 
erhitzt und das Riihrwerk.A.A in Thatigkeit gesetzt. 
Die durch Rohr S entweichenden Schwefelwasserstoff
gase, welche noch Kohlensaure mit sich fiihren, geben 
die Jetztere in mit AJkalimonocarbonatiiisung gefiillten 
und mit Scheidewanden, wie bei dem Apparat (Fig. 31 
u. 32) versehenen Absorptionskasten ab, wahrend sie 

I>====:';!::!::!O:~V selbst in Zersetzungs-Apparate geJeitet werden. Nach 
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erfolgter Austreibung des Schwefelwasserstoffs werden die Riickstande mit 
warmem Wasser wiederholt ausgewaschen, und der sich dabei etwa noch ent
wickelnde Schwefelwasserstoff wird wie oben abgeleitet, wahrend die Riick
stande selbst zur Gewinnung von gebranntem Kalk dienen sollen. Der 
Apparat zur Verarbeitung des Schwefelwasserstoffes besteht aus Kasten mit 
je zwei Abteilungen, einer oberen und einer unteren. In derersten· Ab
teilung verwandeln die Brenngase das darin enthaltene Eisenoxydul und 
Schwefeleisen in Eisenoxyd und Schwefel, geben ihre Kohlensaure in den 
Entschweflungsgefassen (wie Q Fig. 33) an die Erdsulfide ab, beladen sich 
mit Schwefelwassel'stoff und streich en im Verein mit dem vorher erhaltenen 
Schwefelwasserstoff durch die zweiten mit Eisenoxyd gefiillten Abteilungen 
der Absorptionskasten, wobei sie den Schwefelwasserstoff vollstandig abgeben. 
In jeder der beiden Abteilungen· del' Absorptionskasten sind Schnecken an
geordnet, welche continuirlich einerseits das gebildete Eisenoxydul und Schwe
feleisen aus der zweiten in die erste und das wieder gebildete Eisenoxyd 
nebst Schwefel aus del' ersten in die zweite Abteilung schaffen. 

Schwefelregeneration aus Sodaruckstanden von W. WELDON 
in Burstow (Eng!. P. 99 v. 8. Januar 1883). Nach dem Eng!. P. 98 (vg!. 
S. 108) wird eine Lasung von Magnesiumchlorat und Magnesiumchlorid dar
gestellt. Nachdem die Umwandlung in Kaliumchlorat und das Aus
krystallisiren desselben vollendet ist, wird die Mutterlauge mit einer Lasung 
von Calciumsulfhydrat behandelt, welche man durch Erwarmen von Soda
riickstand mit Wasser unter Druck oder durch Behandlung von Sodariickstand 
und Wasser mit Kohlensaure darstellt. Es entwickelt sich Schwefelwasser
stoff uud Chlorcalcium uud Maguesiahydrat bleiben zuriick, welch letzteres 
wiederum nach dem Eng!. P. 98 benutzt wird. 

Ueber Rosten von Schwefelmetallen s. oben S. 57. 

Schwefelsanre. 
Ueber die· Vorgiinge in den Schwefelsiiurekammern haben 

G. LuN.GE und P. NAEFF eine wichtige Abhandlung veroffentlicht (Chem. 
Ind. 1884:, S. 5). Obgleich kaum ein chemischer Process technisch mit 
solcher Geschicklichkeit durchgefiihrt wird, wie der Bleikammerprocess, so 
ist die Theorie dieses Processes durchaus noch nicht endgiiltig festgestellt. 
Es ist daher sehr erfreulich, dass die Herren LUNGE und NAEFF durch die 
Liberalitat del' Firma GEBRUDER SCHNORF zu Uetikon am Ziiricher See in 
Stand gesetzt worden sind, an Stelle kleiner Laboratoriumsversuche solche 
an einem grossen Kammersysteme zur Beantwortung mancher noch olfenen 
Frage auszufiihren. 1m folgenden geben wir auszugsweise die a. a. O. ver
{jffentlichte Arbeit wieder. 

Das benutzte Kammersystem hat im Ganzen 3650 cbm Inhalt und be
steht aus drei Kammern, No.1: 42 m lang, 7'10 breit, 7 m hoch, No.2: 
20 x 7'10 x 7 m, No.3: 11 x 7'10 x 7 m. Dazu gehorte ein Feiukiesofen 
nach MALETRA mit 10 Abteilungen, ein Gloverlurm yon 3'3 m Durchmesser 
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und 9 m Rohe und ein ungewohnlich grosser Gay-Lussacturm von 2'4 m 
Durchmesser und 17 m Rohe, also von 76'S cbm Inhalt, d. i. 2'1 Proc. vom 

.. Fig. 84. Kubikinhalt des Kammersystems. Dieses System 
~ .... arbeitet unter gewohnlichen Umstiinden sehr nor-
i5 ;:;; mal. Der Sal peter wird ausser in Form von 

I I Nitrose durch die bei der Fabrikation von Eisen
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stein miindet. 

beize (Rouille) entwickelten Gase eingefUhrt und 
kann auch in dieser Form aufs genaueste con
trolirt werden. Man braucht im Jahresdurchschnitt 
1'4 Proc. Salpetersaure 36 0 B. auf den Pyrit, 
oder 2'2 Proc. NaN03 auf den Schwefel, was 
gewiss sehr gunstig ist. An verschiedenen Stellen 
des Systems wurden bleierne Rohrstutzen ange
lotet, in welche Kautschukstopfen mit zwei 
Lochern eingesetzt waren. Durch eine der Boh
rungen ging ein 1'5 m tief in die Kammer ein
tretendes G1asrohr zur Absaugung der Gasproben, 
durch die zweite ein Thermometer. Solche Beob
achtungsstellen wurden an den folgenden durch 
romische Zilfern bezeichneten Orten angebracht: 

I In dem Verbindungsrohr zwischen deID 
G10verturm und der 1. Kammer, 

XII in der Vorderwand der ersten Kammer, 
1'4 m VOm Boden, 

11, III und IV in der Seitenwand der ersteo 
K1\mmer, 20 m von der Vorderwand entfernt, 
senkrecht uber einander, namlich in Entfernungen 
von 1'20 resp. 3'50 und 6'10 m vom Kammer
boden, 

X in der Mitte der Kammerdecke, in der 
gleichen Verticalebene wie II, 111 und IV, 

XI ebenfalls in der Kammerdecke, mitten 
zwischen X und der Vorderwand, 

Vim Verbindungsrohr zwischen der 1. und 
2. Kammer, 

VI in der Mitte der Seitenwand der 2. Kam
mer, 1 m vom Boden, 

VII illl Verbindungsrohr zwischen der 2. und 
3. Kammer, 

VII! im A usgangsrohr der 3. Kammer zurn 
Gay-Lussacturm, 

IX im Ausgangsrohr 
welches direct in die Luft, 

vom Gay-Lussacturnl, 
nicht in einen Schorn-



Schwefel und Schweflige Saure, Schwefelsaure. 71 

Die Aufgabe war die, wo moglich neben einander N203, N20\ NO, S02, 
o und N (letzteren natiirlich durch Verlust) zu bestimmen. Auf die Bestim
mung des miiglicherweise in Spuren vorkommenden N20 konnte um so weniger 
eingegangen werden, als bekanntlich fiir dieses Gas in so geringen Mengen 
und in Gegenwart der anderen gar keine brauchbaren Methoden existiren. 

Die Gase wurden durch ein langes mit Baumwolle gefiilltes Rohr von 
S04 H2 befreit und vermittelst eines Aspirators durch Natronlauge geleitet, 
welche N2 0 3, N20 4 und S02 absorbirt, dann durch Chamaleon zur Absorption 
von NO; der im Aspirator bleibende Gasriickstand konnte nur 0 und N ent
halten, woyon der erstere direct, der zweite durch Differenz bestimmt wurde. 
Die Chamaleonliisung wurde mit iiberschiissiger Eisenvitriolliisung yon be
kanntem Titre versetzt, mit neuem Chamaleon zuriicktitrirt und dadurch das 
NO bestimmt. Zu griisserer Sicherheit wurde das Chamaleon meist noch nach 
der Titration mit Eisenliisung im Ventilkolben gekocht und von neuem zu
riicktitrirt, namentlich wenn die Analyse viel S02 ergeben hatte. 

In der Natronlauge wurde bestimmt: a) der Schwefelgehalt durch Oxy
dation mit Bromwasser und Fallung mit Chlorbarium; b) der Sauerstoff
verbrauch durch Eilllaufenlassen aus der Biirette in eine gemessene ~fenge 
von reiner Chamaleonliisung; c) der Stickstoffgehalt durch Analyse im Nitro
meter oder nach der Eisenmethode. lndem man den Sauerstoffverbrauch fur 
S02 aus a) berechnete und yon b) abzog, konnte man nach der gewiihnlichen 
Methode aus a b und c N203 und N2 04 neben einander berechnen. Leider 
ist diese ~Iethode nicht zuverHissig. 

Das Endresultat vieler Versuche war, dass man Natroulauge als Absorp
tionsmittei nur anwenden kann, wenn man auf die quantitative Trennung 
yon N2 03 und N20 4 verzichtet; wo es auf diese ankommt, ist sie un brauch
bar. Da auch Versuche mit Chamaleon als Absorptionsmittel in diesem Faile 
durchaus misgliickten, so konnten die Verf. in der ersten Kammer quanti
tativ zwischen N2 0 3 und N2 0 4 nicht unterscheiden. 

Dagegen gelang es fiir die zweite und dritte Kammer llnd den Gay
Lussacturm, wo die 802 so sehr zuriicktritt, eine gute Methode ausfindig 
zu machen. Das in die Kammer fiihrende Gas-Absaugerohr war mit einem 
T-Rohre verbunden, an dessen beide Schenkel sich U-Rohren anschlossen. 
Der eine Schenkel flihrte zu vier U- Rohren, von denen drei mit concentrirter 
Schwefelsaure, das letzte mit 1/5 Normal-Chamaleon beschickt waren. Del' 
zweite Schenkel setzte sich in ein Rohr fort, das eine 0'5 m lange Schicht 
Baumwolle zur Zuriickhaltung von mechaniseh aus der Kammer fort
gerissener Schwefelsaure enthielt und stand mit zwei V-Riihren in Ver
bindung, welche Natronlauge zur Bestimmung von S02 enthielten. Am Ende 
jedes der beiden Riihrensysteme befand sich ein Aspirator, bestehend aus 
einer 18 I haltenden, genau von Liter zu Liter calibrirten Glasflasche mit 
regulirbarem Abflussheber. Aus diesem floss das Wasser in eine ahnliche 
Flasche, so dass man am Ende des Versuches aus der ausgeflossenen Wasser
menge das durch jeden Schenkel hindurchgesaugte Gasyolum entnehmen konnte. 
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Um das Eindringen von Luft zu verhiiten, wurde vor dem Anseinandernebmen 
des Apparates durch Einlaufen von Wasser der Druck in der Flasche ausge
glicben. Man bestimmte nun in dem in den Aspiratoren angesammelten und ge
messenen Gasriickstand den Sauerstoff (anfangs durch Pyrogallussaure im 
Eudiometer, spater im Orsat-Apparat mit Pbosphor), und den Stickstoff durch 
Differenz. In dem Inhalt der Natronriihren bestimmte man die S02 durch 

Oxydation mit Bromwasser, Ansauern mit HOI und Fallung mit Ohlorbarium. 
Das Ohamaleon wurde mit iiberschiissiger, titrirter Eisenvitriolliisung versetzt 

und wieder mit 1/10 Normal-Ohamaleon bis zur Rosafiirbung zuriicktitrirt. Da 
an dieser Stelle ein Gehalt an NO, namentlich bei stark gelben Kammern, 
sehr unwahrscheinlich war, so wurde die iibrigens stets sehr unbedeutende 
Menge des zersetzten Ohamftleons auf N2 03 verrechnet, namlich 1 cbcm 1/10 N. 
Ohamaleon = 0'558 cbcm N203. In der Schwefelsaure wurde N203 und N20 4 

neben einander durch Ermittelung des Gesamt-Stickstoffgehaltes als NO im 
Nitrometer und des Sauerstoffverbranches beim Einlaufenlassen in 1/10 N. Oha
maleon bestimmt. Natiirlich wurde von letzterem der durch die S02 in An
spruch genommene Sauerstoff abgezogen. 

A. Ueber die Abwesenheit von Untersalpetersaure in einem 

normal arbeitenden Kammersystem. Alle hierher gehiirigen Versuche 
waren bei miiglichst normalem und gleichmassigem Kammergange ausgefiihrt, 
und zwar so, dass die erste Kammer hell, die zweite ziemlich gelb und die 
dritte stark gelb gehalten wurde.*) Auf dem Gay-Lussacturm war bestandig 
ein schwach gelber Dampf sichtbar. Das in Uetikon eingerichtete Verfabren 
von LASNE & BENKER **) war wahrend der ganzen Versuchszeit (wegen Repara
turen) nicht in Thatigkeit. 

1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 

Aile 

0 
N 
S02 
N203 
N2N4 

3. Kammer 
(VIII) 

5'86 
93'95 
0'003 
0'184 
o 

a) 3. K. b) 2. K. 
(VIll) (VII) 

5'71 5'82 
94"07 94'00 

0'003 0'010 
0'209 0'166 
0'009 0 

a) 3. K. 
(VIll) 

6'99 
92'83 
0'006 
0'173 
o 

4. Versuch 5. Versuch 
a) 3. Kammer b) Gay-Lussac 3. Kammer 

(VIII) (IX) (VIII) 

6'20 5'89 
93'59 93'86 
0'0006 0'002 
0'210 0'029 0'250 
0 0 0 

Zablen sind Volumprocente, reducirt. 

2. Kammer 
(VII) Proc. 

7'12 
92'62 : 
0'127 ~ 
0'135 
O· " 

6. Versuch 
3. Kammer 

(VIII) Proc. 

6'00 " 
93'80 " 
0'032 " 
0'173 " 
o 

*) So oft in diesem Aufsatze von Farbe del' Kammergase die Rede ist, bezieht sich 
dies nicht auf die Durchsicht durch die ganze Kammer, sondern durch hochstens 1 m 
weite Laternen oder Verbindungsrohre. "Stark gelb" wiirde bei tieferer Schicht als dunkel 
orangerot erscheinen. 

**) V gl. Techn.-chem. J ahrb. 1883, S. 56. 
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Das IIauptresultat dieser Versuche, weIc.hes durch zu Widnes angestellte 
vollstandig bestatigt wird, ist: dass in einer normal arbeitenden Kammer 
sich keine Untersalpetersaure TIndet, dass vielmehr das hier vorwaltende Gas 
salpetrige Saure ist, welche local durch S02 zu NO reducirt, aber stets 
augenblicklich durch zustriimenden Sauerstoff wieder regenerirt wird. 

Fur die Abwesenheit der N20 4 auch in der erst en Kammer sprechen 
die spateren Analysen, welche zeigen, dass unter keinen U mstanden in del' 
zweiten Kammer N20 4 gefunden wurde, selbst wenn in der dritten Kammer 
in Folge abnormen Kammerganges zu gleicher Zeit schon viel N2 04 vor
handen war. 

Der Sauerstoffgehalt der Gase ist bei den meisten Versuchen ein ganz 
normaler. Bei Versuch 3 ist schon 7 Proc. 0, aber noch keine N 204 vor
handen, was schon dafiir spricht, dass ein hiiherer Sauerstoffgehalt die Bildung 
-von Untersalpetersaure in die Kammern nicht, wie man friiher annahm, be
giinstigt. Urn dies mit Sicherheit festzustellen, wurden spateI' Versuche mit 
grossem Ueberschusse, lIamlich 10 Proc., Sauerstoff angestellt, die aber erst 
unter den nicht-llormalen ihre Stelle TInden kiinnen. 

B. En t ste h ungs bed ingungen del' Un t e rsal p etersa ure in den 
B leika m m ern. Die bisher erwahnten Versuche fanden unter normalen 
Verhaltnissen statt, wo nur wenig gelbe Dampfe aus dem Gay-Lussacturm 
·ent'wichen. Es warde nun versucht, ob sich Untersalpetersaure bilde, wenn 
man die Zufuhr von Salpetergasen so vermehrte, dass die Kammergase in 
~en Laternen eine dunkelgelbe Farbe zeigten und das Entweichen von gel ben 
Dampfen aus dem Gay-Lussac stark zunahm. In der That zeigen die fol
genden Versuche, dass unter solchen Umstanden stets N2 0 4 gebildet wurde. 

7. Versuch 8. Versuch 
a) 3. Kamm. b) Gay-Luss. a) 3. Kamm. b) 2. K. c) G.-Luss. 

(VIII) (IX) (VIII) (VII) (IX) 

o 7'13 5'32 5'61 - Proc. 
N 92'57 94"43 94'14 
SO\! 0'002 0'0004 0'064 

0'182 
0'121 

0'0008 
0'083 

0'195 
0'051 

0'189 
o 

0'022 
0'002 

9. Versuch 10. Versuch 11. Versuch 
a) 3. Kamm. b) Gay-Luss. 3. Kamm. a) 3. K. b) 2. Kamm. 

(VIII) (IX) (VIII) (VIII) (VII) 

0 5'50 5'79 5'80 6'01 Proc. 

N 94'25 93'95 93'91 93'75 ~ 

S02 0'001 0'007 
" N2 03 0'246 0'018 0'243 0'177 0'231 " 

N2 0 4 0'005 0'001 0'025 0'1l1 0 
" 

IIiernach entsteht in den Bleiklammern Untersalpetersaure, wenn i.n den
selben ein grosser Ueberschuss von Salpetergasen vorhanden ist. Dies wird 
auch durch die Versuche in Widnes durchaus bestatigt. 
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Die Bildung von N2 0' ist nur eine secundare, unter besonderen Um
standen im letzten Teile des Kammersystems vor sich gehende Reaction 
und unabhangig von dem eigentlichen Schwefelsaurebildungs-Processe. 

Woher kommt es nun, dass Untersalpetersaure gebildet wird, wenn die 
Kammern sehr stark gelb gehalten werden, d. h. wenn ein grosser Ueber
schuss von Salpetergasen vorhallden isH Vermutlich aus zwei Ursachen. 
Erstens bildet sich unter dies en Umstanden fast aile Schwefelsaure in dem 
vorderen Teile des Systems, also hier in der ersten und zweiten Kammer, 
und in der dritten findet nur noch eine minime Reaction statt. In Folge 
davon ist also auch keine Schwefelsaure mehr in der Kammer-Atmosphiire 
verteilt, und es falIt deren von WINKLER und spater "on LUNGE nachge
wiesene Wirkung fort, die Oxydation des Stickstoffs uber N2 0 3 hinaus selbst 
bei Ueberschuss von Sauer stoff zu verhindern. Bei hellerer Kammer und 
weniger Salpetergasen setzt sich die Schwefelsaurebildung bis in die letzte 
Kammer fort, allerdings selbst dann nur noch in geringem Grade. Wir 
werden daher noch eine andere Reaction heranziehen konnen, namlich die 
reducirende Wirkung der schwefligen Saure. Gerade wenn weniger salpetrige 
Gase vorhanden sind und die letzte Kammer nicht stark gelb ist, findet man 
stets noch ein wenig S02 in derselben, und diese redueirt dann jedenfalls 
etwa entstehende N204 nach der bekannten Gleichung: 

S02 + N204 + H20 = N203 + H2S04. 

Erst wenn die S02 bei starkem Ueberschuss an Salpetergasen auf ein 
Minimum herabgesunken ist, wird N20, existiren konnen. In der That 
finden wir bei N20 4 haItigen Gasen nur minimaIe Mengen von S02 (0'0004 
bis 0'002 Proc.). 

Als Beweis, dass ein hoher Sauerstoffgehalt fur die Bildung von N20' 
nicht wesentlich ist, dienen folgende zwei Versuche, sie beweisen, dass auch 
bei abnorm niedrigem Sauerstoffgehalt N2 04 entstehen kann, wenn die anderen 

Bedingungen dafiir gegeben sind. 

12. Vers. 3. Kammer (VIII) 13. Vers. 3. Kammer (VIII) 

0 4'21 4'31 
N 95-51 95'40 
N203 0'168 0'170 
N2N4 0'110 0'll8 

Naturlich musste auch direct versucht werden, ob unter sonst gleichen 
Umstanden ein grosser Ueberschuss von Sauerstoff die Bildung von N20' 
bervorrufen konne. Da in der Fabrik der Gay-Lussacturm nicht mit dem 
Schornstein verbunden ist, so war es bei der herrschenden SommertemperatuT 
nicht miiglich, den Zug so zu verstarken, dass !las Austrittsgas iiber 7 Proc. 
o enthielt und musste dieser abnorme Zustand durch Anbringen eines 
Dampfstrales im Austrittsrohr kiinstlich hervorgebracht werden, Das Re
sultat der Versuche war: 
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14. Versuch 
15. Versuch 16. Versuch 

'" 
3. Kammer a) b) a) b) 

(VIII) 3. Kammer 2. Kammer 3. Kammer 2. Kammer 
(VIII) (VII) (VIII) (VII) 

0 S'IS S'59 S'67 9'11 9'19 
N 91'64 91'31 91'21 90'77 90'68 
N2 0 3 0'180 0'105 0'119 0'123 0'130 
N2 0 4 0 0 0 0 0 

Bei keinem dieser Versuche tritt trotz des abnorm hohen Sauerstoft'~ 
gehaltes eine Bildung von N2 0 4 ein. 

Es ergiebt sich also: 

1. In einem normal arbeitenden Kammersystem ist das active Oxyd des 

Stickstoft's die salpetrige Saure. 
2. Untersalpetersaure entsteht nur secundar unter abnormen Umstanden 

und nur im hinteren Teile des Systems. Sie nimmt also keinen wesent
lichen Anteil an dem Bildungsprocess der Schwefelsaure in den Bleikammern. 

3. Die Bildung von Untersalpetersaure in der letzten Kammer erfolgt 
nur bei sehr grossem Ueberschusse von Salpetergasen, und zwar einmal, 
weil dann daselbst nur ausserst wenig Schwefelsaure in der Kammeratmo
sphare vorhanden ist, und weil die reducirende Wirkung der S 0 2 wegen 
deren fast volligem Zuriicktreten nicht eintritt. 

4. Der Sauerstoffgehalt der Gase hat keinen Einfluss auf die Bildung 
von N2 04 in den Bleikammern; bei starkem Ueberschusse von Salpetergasen 
erscheint N2 04, selbst wenn abnorm wenig 0 vorhanden ist, bei normaler 
Salpeterzufuhr aber nicht, selbst wenn abnorm viel' 0 vorhanden ist. 

II. Ueber den Salpeterverlust im Gay-Lussacturm. Bei der 
Bildung von Schwefelsaure in den Bleikammern ist der Gleichung Darb gar 
kein Verlust von Salpetergasen vorhanden, da diese von der schwefligen 
Saure unter normalen Umstanden nur bis zu Stickoxyd reducirt und aus 
dem letzteren durch den Luftsauerstoff immer wieder regenerirt werden. In 
der Praxis findet bekanntlich stets ein gewisser Verlust statt, der selbst in 
den besten Fabriken 2-3 Teile NaN 0 3 auf 100 Teile Schwefelausmacht. 
Dieser Verlust kann entstehen, einmal durch chemische Reactionen, zweitens 
durch mechanische Fortfiihrung von Stickstoffverbindungen in den Austritts
gas en, der Schwefelsaure und zufalligen Gasverlusten. 

Ein Verlust an Sal peter durch Reduction zu NO oder N findet im 
Gloverturm iiberhaupt gar nicht statt und ist in der Kammer selbst auch 
nicht direct nachzuweisen, sondern er entsteht vorwiegend durch mechani
sche ];'ortfiihrung, und zwar zum kleineren Teile durch die den Kammern 
entnommene Schwefelsaure, zum Hauptteile aber durch unvollstandige Ab
sorption im Gay-Lussacturm. 

Salpetrige Gase sind in grosser Verdiinnung mit Luft durch die Farbe 
nicht mehr wabrzunehmen. Bei stark gelb gehaltenem Kammergange- beob
achtet man jedoch oft deutlich das Entweichen von gel ben Dampferi aus dem 
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Gay-Lussacturm. LASNE und BENKER (Compt. rend. Bd. 92, p. 191) schrei
ben dies en Verlust dem Umstande zu, dass die Untersalpetersaure nicht von 
der Schwefelsaure des Gay-Lussacturmes absorbirt werde und glauben dem 
abhelfen zu kiinnen, indem sie die N2 0 4 durch Einblasen von S 0 2 und 
Wasserdampf zu N2 0 3 reduciren. Dadurch solle dann viel Salpeter gespart 
und zngleich in den Kammern mehr producirt werden. LUNGE (Ber. der 
deutsch. chem. Ges. 1882 S. 488) hat bewiesen, dass die Theorie von LASNE 
und BENKER unrichtig sein muss, da Untersalpetersaure leicht und vollstan
dig von60griid. Schwefelsaute absorbirt wird, wobei Nitrosylschwefelsaure 
und Salpetersaure entstehen. Wenn wirklich durch die Einfuhrung von S 0 2 

in den Tnrm ein Vorteil erzielt wird, so liege dieser vermutIich darin, dass 
sich der Bildungsprocess der Schwefelsaure noch im Gay - Lussac fortsetze, 
oder dass die Wirkung der gasigen S 0 2 auf das N2 0 4 griindlicher als die 
der fliissigen Schwefelsaure sei. Bei normal gebauten und normal betriebe
nen Apparaten werde vermutlich dieser Vorteil sehr gering sein. 

Die Resultate in U etikon sind insofern gunstig, als sofort mit Einlassen 
des Strales von S02 die gelben Dampfe am Gay-Lussac verschwinden, ohne 
dass ein merklicher U eberschuss von S 0 2 vorhanden ware; aber es lasst sich 
nicht mit Bestimmtheit sagen, dass ein wesentlicher Vorteil dadurch erzieIt 
werde, da die im Grossen beobachteten quantitativen Differenzen doch un
bedeutende sind. Gerade weil hierbei auch andere, complicirende Umstande 
mitwirken, sollte hier eine genaue analytische Verfolgung des Gegenstandes 
eintreten. Leider konnte dies nicht geschehen, da der Apparat von LASNE 
und BENKER ansser Betrieb war. 

Die Gasproben auf dem Gay-Lussacturm ergaben: 

3. Kammer (V1II) Gay-Lussac 3. Kammer Gay- Nitrose 
Lussac (60° B.) 

4. Vers. 0 6'20 Proc. 7. Vers. 0 7'13 Proc. 
N 93'59 

" 
N 92'57 " S02 0'0006 

" 
S02 0'002 " N2 0 3 0'210 0'029 

" 
N203 0'182 0'0008 1'52 . 

N2 0 4 0 0 N20 4 0.121 0'083 0 
" 

3. Kammer 2. Kammer Gay-Lussac Nitrose (60° B.) 
Proc. 8. Vers. 0 

N 
S02 
N2 03 
N2 0 4 

5'32 
94"43 
0'0004 
0'195 
0'051 

5'61 
9414 
0'064 
0'189 
o 

Gay· 
3. Kammer Lussac 

Nitrose 
(59° B.) 

0'022 
0'002 

1'52 
o 

Gay-
3. Kammer Lussac 

" 

" 

12. Verso 0 4'21 - Proc. 9.Vers. 0 5'50 

Nitrose 
(.59° B.) 

- Proc. 
N 95'51 
N2 03 0.168 0'023 1'44 
N2 0 4 o·i 10 0'053 0 " 

17. Verso 0 
3. Kammer 

5'29 
94'47 

0'242 
0'0004 

N 
N2 0 3 

N2 04 

N 94'25 
N2 03 0'246 
N2 0 4 0'005 

0'018 1'52 " 
0'001 0 

" 
Gay-Lussac Nitrose (59° B.) 

Proc. 

0'015 
o 

1'14 
o 
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Da es bauptsacbJich darauf ankam zu ermitteln, ob in der That N2 O~ 

schlecht absorbirt wiirde, so wurde bei fast allen Versuchen zur Herbei

fiihrung von deren Bildung mit stark gelbem Kammergange gearbeitet; die 

Zahlen fur Stickstoffsauren sind daher bei einigen der Versuche etwas zu 
bocb fiir normalen Gang; am niichsten kommen sie demselben bei Versuch 
4, 8, 9 und 17. 

Das Gesamtvolum der Gase, das in einer bestimmten Zeit den Gay
Lussacturm verHisst, wurde durch Berechnung aus dem angewendeten Pyrit 

und dem Sauerstoffgehalt der Austrittsgase gefunden. Zur Verbrennung von 
2 Mol. Fe S2 in F2 0 3 und S 0 4 H2 brauchen wir 15 Atome Sauerstoff, mithin 
auf 1 kg verbrannten Schwefel 1300 I 0 und 4900 I N (reducirt auf 00 und 
760 mm). Ausserdem haben wir im Austrittsgase durchscbnittlich 6 Vol.-Proc. 
iiberschiissigen Sauerstoff, mithin auf 1 kg S noch 2100 I Luft; also wird im 
ganzen 4900+2100=7000 I Gas auf je 1 kg Schwefel den Gay-Lussac ver
lassen. In dem Kammersysteme wurde taglich 2700 kg S (aus 6000 kg Pyrit) 
verbrannt, also in 24 Stunden 7 X 2700 = 18 900 cbm Gase entlassen. Hier
::ms berechnet sich del' tagliche Verlust an N20 3 und N20 4 durch Nicht
absorption im Gay-Lussacturm bei den normaleren Versuchen wie folgt; 

NaN03 Salpetersaure 380 B. 

N2 0 3 
!proc.des!proc,des IProc,deslproc.des 

kg Schwe- , kg Schwe- , 
fels Pynts I fels Pynts 

Versuch 4 5481 41'65 1'54 0'69 61'93 2,29 1'03 

" 
8 4347 33'13 1'22 0'55 49'12 }'SI O'SI 

" 9 3591 27'29 1'01 0'45 40'57 1'50 0'67 
Zu gleicher Zeit (im Durchschnitt des Jahres) arbeitet das System mit 

einem nachgewiesenen Versuch an 
NaN03 Salpetersaure 380 B, 

in Proc, des Proc, des ill Proc, des Proc, des 
Schwefels Pyrits Schwefels Pyrits 

2'2 1'0 3'1 1'4 
Esentsteht mithin noch ein grosser Verlust durch unvollstandige Ab

sorption der Gase, auch unter normal en Umstanden. Von dem Deficit an 
Natron-Salpeter erklart sich durch unvollstandige Absorption 

Proc, des Schwefels Proc, des ganzen Salpeterverlnstes 

boi Versuch 4 1'.54 70'0 

" " 8 1'22 55'0 

" " 
9 1'01 45'9 

Bei Fabriken, welche mit kleineren Gay - Lussactiirmen arbeiten, geht 
sichel' eine noch erheblich gross ere Menge von Salpeter auf diesem Wege 

verloren, Del' durch die unvollkommene Absorption nicht erklarte Betrag des 
Verlustes kommt zum Teil ganz sichel' auf die in der Kammersaure fortge
fiihrten Stickstoffverbindungen, deren quantitative Bestimmung bis jetzt nicht 
miiglich ist, Bei richtiger Construction und normalem Kammersystems ist del' che-
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misehe Verlust an Salpeter durch zu starke Reduction, wenn nieht Null, doeh mi
nimal und kaum in Betraeht zu ziehen. Dass dieser Satz von vomherein 
nieht geIten kann, wenn eine Fabrik statt 2-3 Proe., etwa 5 Proe. oder noeh 
mehr Saipeter auf den Sehwefel verbraueht, liegt auf der Hand. 

Versuehe 4, 8, 9 und 17 zeigen, dass nieht, wie man oft glau bt, die 
gelben Dampfe in den Austrittsgasen des Gay-Lussacturmes aus N20 4 be
stehen. Bei schwaeh gelber Farbe bestehen dieselben nur aus N2 0 3; bei 
stark gelber Farbung der Kammern tritt N204 im Eintritts- und dann aueh 
im Austrittsgase des Turmes auf. 

Zwischen Saure von 590 und 600 B. im Gay-Lussae ist kein Unterschied 
zu eonstatiren; Saure von 620 B. jedoeh wirkte entsehieden besser. Die 
Leistung des Turmes war ferner dieselbe, ob er Nitrose von 1'5 Proe. oder 
nur von 1 Proe. N2 03 produeirte. Dass gewohnliehe Nitrosen stets N2 03 ent
halten, nieht aueh N2 0 4 (resp. N 0 3 H), ist von LUNGE (Dingl. pol. Joum. 225, 
291) schon fruher constatirt worden. 

Die foigenden Versuche waren bei absichtlieh hell gehaltenen Kammern, 
also bei merkliehem Uebersehusse an S 0 2, angestellt, um zu untersuehen, 
wie sieh der Salpeterverlust unter diesen Umstanden herausstelle. 

I Versueh 18. I Versueh 19. I Versueh 20. I Versueh 21. 
3. Gay- 3. Gay- 3. Gay- 3. Gay-

Kammerl Lussac Kammer) Lussae Kammer/ Lussac Kammer/ Lussac 

0 5'81 5'79 5'91 6'00 
N 94'00 94'05 93'94 93'78 

N203 0'155 Spur 9'132 0'0004 0'111 0'0011 0'169 0'009 
N2 0 4 0 " . 0 0 0 0 0'001 ° 
NO 0'003

1
°'0046 0'012 0'0104 0'020:0'017 0'014 0'0066 

S02 0'037,0'044 0'013 0.026 0'02010'037 0'036 0'0346 
Die Umreehnung dieser Analysen auf das gesamte GasvoJum mit Hilfe 

des verbrannten Sehwefels giebt folgende Resultate fiir die Verluste: 

N2 0 3 N2 0 3 bereehnet auf Na N 0 3 

1 pro Tag kg pro Tag Proe. des Proe. des 
Sehwefels Pyrits 

Versuch 18 435 3'30 0'13 0'05 

" 
19 983 7"47 0'28 0'12 

" 
20 1814 13'78 0'51 0'23 

" 
21 2324 17'66 0'65 0'29 

Wenn also die aus dem Gay-Lussae abziehenden Gase noeh etwas S02 

enthalten, so entweiehen nur hoehst geringe Mengen von N2 0 3 und N2 04, 
,- dagegen Stieko}(yd, und zwar hiervon jedenfalls etwas grossere Mengen 
als die Anaiysen zeigen, da die Absorption dieses Gases in so enormer Ver
diinnung bei der Analyse schwerlich vollstandig sein wird. Immerhin stellt 
sich der zu constatirende Verlust an allen Salpetergasen entschieden bedeu
tend geringer als bei stark gelben Kammern, namlich auf 0'13-0'65 Proc. 
Sal peter auf den Schwefel, gegeniiber 1-1'5 Proe. Es wird mithin in Bezug 
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auf Salpeterverbrauch von Vorteil sein, mit einem (uatiirlich ganz geringen) 

U eberschusse an S 0 2 zu arbeiten. 
In den British Alkali Works zu Widues sind folgende Versuche angestellt 

worden. Es sind dart drei gleich grosse Kammern vorhanden, bedient von 2 
Batterien von Pyritiifen mitje einem Gloverturm und von einem Gay-Lussac
turm. Der Kammerraum betragt 1'1 bis 1'2 cbm pro kg Schwefel. Der Ein
satz ist 10 t Pyrit von 45 Proc. S. Die Analysen wurden ausgefiihrt I. beim 
Austritt aus der letzten Kammer in deu Gay-Lussac, II. beim Austritt aus 

dem Gay-Lussac. 
Versuch A. Versuch B. Versuch C. 
I. II. I. II. I. II. 

0 7'5 7'5 S'5 S'4 7'0 7'2 

N 92'5 92'5 91'5 91'6 93'0 92'S 
S02 0'22 0'03S nicht best. 0'03 0'027 0'046 

N2 0 3 0'172 0'02 0'132 0'02 O'lSS O'OlS 

N2 0 4 0'036 0084 0'0 

NO 0'01 nicht best. O'OS 

Farbe des Gases: gelb gelb stark gelb gelb hellgelb farblos 

Taglicher Verlust durch \ 52'42 
Gay - Lussac kg Na N 0 3 f 52'67 45'0 

Verlust an NaN03 in \ 1'16 1'17 1'0 
Procenten des Schwefels f 
Verlust im Gay-Lussac in l 

33 33 28 1/2 Procenten des Gesamt- J 
Verlustes an NaN 0 3 

1m allgemeinen stimmen diese Versuche durchaus mit denen zu Uetikon; 
doch sind die Salpeterverluste in Widnes absolut grosser, sowol im Gay
Lussac, als im ganzen Systeme, und der auf den Gay-Lussac fallende Teil 
des Verlustes relativ geringer. Es ergiebt sich: 

1. Bei gelbem Kammergange, also bei Ueberschuss an Salpetergasen, 
nndet im Gay - Lussacturme auch unter den giinstigsten bisher bekannten 
Umstanden ein erheblicher Verlust an Salpeter statt, namlich 1-1'5 Teile 
auf 100 Schwefel, bei kleineren Turmen sicher mehr. 

2. Bei hellen Kammern, also bei einem gewissen Ueberschusse an S 0 2, 

verliert man im Gay-Lussacturm weniger Teile Salpeter (circa 0'5 Proc. des 
Schwefels); die Austrittsgase zeigen nur Spuren von Stickstoffsauren, da

gegen NO und S 0 2 • 

3. Tn der Nitrose nudet sich nur N2 0 3, selbst wenn die Ein- und Aus
trittsgase N2 0 t enthalten. 

4. Ein Verlust durch Reduction zu Stickoxydul tritt vermutlich unter nor
malen Verhiiltnissen entweder gar nicht oder doch nur in minimalem Betrage ein. 

(Auf einen Aufsatz von G. ESCHELL~!ANN iiber den Salpeterverlust in der 
Schwefelsaurcfahrikation, Journ. Soc. chern. iud. Ill. S. 134, sei aufrnerksarn 
gemacht.) 
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III. Ueber die Verteilung der Gase und das Fortschreiten 
des processes in den Bleikammern. Es wurde immer mit 3 Ab
sorptionsapparaten zu gl eicher Zeit gearbeitet, und die Absaugung von min
destens je 20 I Gasen an jeder der 8 Versuchsstellen in 5-6 Stunden beendigt. 

Bei dem grossen S 0 2 - Gehalte der heiden erst en , vor aHem der ersten 
Kammer eignet die Schwefelsaure sich nicht gut zur Absorption der abge
saugten Gase; man musste daher zum Natron greifen, was eine Trennung 
von N20 3 und N20 4 unmog lich machte. Auf 3 mit Natronlauge beschickte 
U-Rohren folgte jedoch noch eine solche mit concentrirter SchwefeIsaure 
und eine letzte mit Chamaleon. Die Schwefelsaure musste das uoch nicht 
im Natron absorbirte N20 3, das Chamaleon das NO zuriickhalten, dessen 

22. VersDch. I: a) Rohr IAufl00NII b) XII. I II c) II. I II d) V. 
ZiemlichgelbeKammer;jvomGloyer berech-I Vorder- Auf 100 N. I K. Auf 100 N. II Verb. 

Zug etwas zu gering. I (I) I net. wand. I Mitte. I?-II K. 
--

0 
II 

8'637 10'27511 6'956 7'757 II 6'387 6'964 II 6'043 
N 84'045 - 189'680 - 91'720 - 92'22 
802 7'106 8'455 3'204 3'576 II 1'694 1'847 1'554 
N203 0'028 - 0'028 - 0'102 - 0'1017 
NO 0182 I - 0'1321 Versch.S02 0'095 Versch. S02 0'07 

5NProc. 78'15 Proc. 

Mo~~~h~~r~~~);;aler II ROh;'vom 11&U~ II i~l~~~-I Auf 100 N. ill 3f ~~'I Auf 100 N·II trh: 
Kammergang. Glover (I) . wand. I Mitte. I-II Hr. 

--

13'275 11 II- 7'94S 0 10'893 - II 8'174 9'111 
N 82'059 - 89'721 -

900151 
S02 6'898 8'406:i 2'317 1'900 2'118 1'70 
N203 0'036 - !I 0'072 0'096 - 0'12 
NO 0'113 - II 0'114/ 0'1071 Versch. S02 0'07 

Ii 74,'8 Proc. I 
I 

24. VersDch. il Ii ! 
il 

II Kammer schwach gelb., I, 
Ii 

, 
I' 

0 
N 
S02 

2 3 NO 
NO 

" 'I 1 
I 

Ii 

10'418 
82'606 

6'847 
0031 
0'096 

12'61 
-

8'288 
-1-

7'802 8'839 
88'294 -
3'759 4'258 

-0056 
0'089/ Versch.S02 

48·63Proc. 

I 7'04~ I 7'473 8'366 
89'332 -
3'018 3'379 1'962 

1 90'81 

-0075 008$ 
0'100! Versch.s02 11 0'085 

159'23 Proc. 

25. VersDch. I 
Kammer schwach gelb. 

:1 
" 

1'1 ;1 

26. VersDch. 

8'590 
84'677 

6'732 

10'14511 6'167 6746 6'772 6'716 'I 5'991 
- 1 91"413 91'922 - 92'230 

7'9511 1 2'427 [ 2'655 1'906 2'074 11'778 
Versch.802 Versch.802 

66'6 Proc. 73'92 Proc., 

II II. I II I-ii K.I il Iii I It VII. 
II I K. Mitte'l II Mitte. I 

=80=2==-#=11 =1='3=62==:=1 =~. II 1'093 I 
II Mitt~. I II III K. 

,! 0'451 I II 0'08 
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Menge in Folge der teilweisen Zersetzung von N2 03 durcb Natronlauge 
jedenfalls etwas za bocb ausfiel. Aucb hier wurde zur Controle das Chamaleon 
nach der Titration nocb im Ventilkolben mit Eisenliisung gekocbt, wie bei 
den fruheren Analysen. Mechanisch mitgerissene Scbwefelsaure warde durch 
eine 1/2 m lange Baumwollschicht im Absaugungsrohre zuriickgehalten. In der 
Natronlauge wurde bestimmt: I. S 02durcb Oxydation mit Bromwasser und Fal
len mit BaCI2 ; 2. Sticksto/fila.ureu, dnrch Oxydation mit Chamaleon bis zur eben 
eintretenden Rosafa.rbung, Zusatz von titrirter Eisenvitriollosung; Kochen mit viel 
Schwefelsaure im Yentilkolben und Rucktitriren mit Chamaleon. Das Resultat 
wurde auf N2 03 berechnet. Am Ausgange der 2. und 3. Kammer wurde wie 
fruher nicht Natronlauge, sondern nur Schwefelsanre zur Absorption angewendet. 

Auf 100 N, 

6'554 

1'685 

-I.' Versch·1 
, 1m I 

. ,Gauzen'l 

Ii :)'724 : 
1.1 - i 
I, 6'770 I 
~' Auf 100 S02 Ii 

Versch~~ S02\; 55 0 II 
80'1 Proc. Ii verschwnnden. II 

\ 5, I' ['I G, I II 7. II Verschwun-
Auf 100 N, 'I' VI. ' VII, I Auf 100 N·I ]]] K. Auf 100 N. I deu 

I II K.1l. I,II-JIl K I _ II Ausg. I II im Gauzen, 

8'814 !19~:~~~ 7'655 119~:~!;1 7 ~5 119~:~~~1 7'~8 - Ii 6'207 

1'894 I: 0'429 0'465 II 0'355 0'383 I 0'033 0'035 I 8'371 
- I, 0'089 - 1 0'1101 - I 0'155] -

-verscl~;:--lil 0'1101 versc~l. 0'0771 Verschw. I I versch-w.-I Auf 100S02 
77'47 Proc. I r94·52I)roc.;1 195·45Proc.1 99·60Proc.74'IOversch, 

7'75D I 6'3911 6'860 Iii "4831 "" I "396! G'850 II [,'76 
1193'1651 193'1061 193'3831 I 

2'160 t 0'244 0'262 I 0'2221 0'238 I 0'056 0060 : 8'228 
- '0122' - II 0'133' - '015f1i - [, -

Ycrschw.802 11 0 onl Yersch, 802 11 0'05511 Versch. s02,1 0'0091 Versch. S02ii AuflOO S02 
73'9 Proc. , i96·8!Proc.,1 97'13 Proc.11 99'3 Proc.1170·00versch, 

I I' 1 I ! 

!; 5'6471 6'057 5'282 1 5'619 II 5'116 5'407 4'738 
193'254 1 - 94'001 1[94'607' i: 

1'928 II 1'1001 1'180 i 0'716 0'761 :'1' 0'277 0'293 ,I 7"658 
Yerschw S02,! IVersch.S02 ,! Yersch.S02, Verschw, ;,AuflOOS02 
70'9 Proc. I: 185'16 Proc.,1 90·43Proc.11 96'3 Proc. 161'9 Oversch. 

6'497 

27. Versncl,. II n. I II XII.. I v. II Vl. I 
Kammer Ii I K. 1',Vordel-1 I -JI K. IIIlK.M.! schwach gclb, II Mitte. I ,I wand. 1 ,I 

802 : 2'042' i~ 2159[ 1'489 Ii 0'055[ 
Biedermaun, Jahrbuch Vl. 6 
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Diese Versuehe zeigen folgendes: Bei normal em Kammergange nimmt 
der Gehalt an S 0 2 vom Eingange bis zur Mitte der 1. Kammer sehr schnell 
ab, namlieh von ea. 7 Proe. auf 1'7-1'9 Proe.; demnach ist bier schon ca. 
70 Proe. der S 0 2 in Schwefelsaure iibergegangen. Von der Mitte bis zum 
Ende der 1. Kammer Ilimmt die S 0 2 sehr wenig ab, entspreehend einer 
Verwandlung VOIl ca. 4 Proe. des Anfangsquantums in Schwefelsaure. Mit 
dem Eintritt in die 2. Kammer erfahrt die Reaction eine pliitzliche Steige
rung; in der Mitte derselben ist nur noeh 0'2-0'4 Proe. S02 vorhanden, 
so dass auf diesem Wege 20 Proc. der S 0 2 in Schwefelsaure verwandelt 
sind. Von da ab bis an das Ende des Systemes geht die Oxydation bei 
der grossen Verdiinllung der Gase sehr langsam vor sich, und damit sie die 
praktisch miigIiche Grenze erreieht (absolut vollstandig whd sie nie sein), 
muss man eben noeh ziemlich bedeutenden Kammerraum aufwenden. 

Nach den Verff. findet die Sehwefelsaurebildung in der ersten Kammer 
zunaehst mit grosser Energie, im hinteren 'reile der Kammer aber schon sehr 
trage statt, und wird die Reaction beim Eintritt in die zweite Kammer wieder 
lebhafter, also ruckweise verstarkt. ErkHirt wird dies dadurch, dass im letzten 
'reile der 1. Kammer, bei der grossen Verdiinnung der Gase mit 90 Proc. 
Stickstoff, die S02-~Ioleeule nieht hinreichend 1\20 3 und 0 vorfinden, die 
wieder an anderen Stellen angehauft sind, dass dann aber beim Pas siren des 
Verbindungsrohres eine innige Mischung der Gase, befordert durch eine 
sehwaehe Pressung, stattfindet, so dass die vorher bei der grossen Verdiin
nung von einander getrennten Molekule der drei aetiven Gase einander wieder 
nahe genug kommen, urn gegenseitig zu reagiren. Hiernaeh ware also das 
beste System eine griissere Anzabl von kleineren Kammern. 

Es wiirde naeb diesen Versuehen in der That scheinen, als ob die oftere 
Passage dureh Verbindungsrohren und die dadureh bewirkte bessere Misehung 
von Vorteil ware. In dieser Richtung bewegt sich auch das Patent von TH. 
RICHTERS, der die Kammergase vermittelst eines Injectors kiinstlich mischt 
und damit an einigen Orten grossen, an anderen allerdings keinen Erfolg 
erzielt hat. 

Fig. 35. 
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Folgende Diagramme dienen 
zur lllustration des Gesagten. 
Figur35 zeigt die Abnahme der S02 
bei einem Verlust von 0'35 Proc. 
nach der Tbeorie von HURTER (Dy
namische Theorie des Scbwefel
saureprocesses),angewendet auf das 
Versuchskammersystem. Figur 36 
zeigt die praktisch gewonnenen 

o : :: ; Resultate, namlich in der stark 
L _. -LKammer.· _.' .. II.K.··.\m.K~ ausgezogenen Linie die Abnahme 

der S02 bei"normalem, ziemlich stark gelbem Gange (Versuch 23), in der schwaeh 
ausgezogenen Linie dem Gang bei heller Kammer (Versuch 24); in der punk-

I 
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tirteu Curve den Gang nach 
HURTRR'S Theorie, Die Abscissen 
eutsprechen der Lange der Kam· 
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Die nachstfolgendeu Versuche I.j 0 

wurden angestellt, urn iiber die ~O 

Vollstandigkeit del' Mischung del' 
Gase Auskunft zu bekommen, 0 
Hierzu wurden an den drei 
iibereinander liegenden Puukten 

- I_ 

i __ . _ ... IX am merL _.JI}{ ·.tlllJ'i.';' 

II, III, IV (Fig, 34) der 1. Kammer gleichzeitig Gasproben abgesaugt und 
analysirt, 

Oben 
IV, 

Vers,28*) 0 9'63 
N 89-90 
S02 0'47 

Vers,29**) 0 5'15 
N 92-05 
S02 2-28 
NO 0'05 
N203 0-10 

Vel's, 30 0 
N 

6-68 
fJl'28 

Mitte Unten 
III. II. 

10-37 8'45 
88'S9 90-64 

0'73 0-91 

5'62 5'18 
92'26 92'47 

1'988 2'18 
0'06 0'06 
0-09 0'11 

6-07 6-04 
91'84 9UlO 

802 
NO 
N2 03 

Vel'S, 31 0 
N 
S02 
NO 
N203 

Vers,31aO 
N 
802 

Oben 
IV, 

1'86 
0'07 
0'12 
5'98 

92'64 
1'20 
0-06 
0-12 
6-37 

91'77 
1'86 

Mitte 
Ill. 

1'94 
0-06 
009 

6'27 
91'70 

2'03 

Unten 
II, 

1'88 
0'06 
0'12 
5'42 

93'17 
1'20 
0'06 
0'14 
6'27 

91'76 
1'97 

Schon diese Yersuche zeigen, dass die Verschiedenheit del' Zusammen· 
setzung del' Gase oben, mitten ~nd unten meist sehr gering, zum Tei! kaum 
merklich ist, Urn dies noch sicherer zu constatiren, wurden durch die Kammer
decke an der Stelle X (Fig, 34) im Centrum der Kammer drei Bleirohren bis 
zur Tiefe del' aussen an del' Wand angebrachten Oeffnungeu II, III und 
IV eingesenkt und nun Gasproben gleichzeitig von allen diesen 6, siimtlich 
im gJeichen Vertical·Querschnitt del' Kammer beJegenen Stellen abgesaugt. 
Die Resnltate waren: 

Versuch 32, Oben lIlitte Unten 
,-'- ,-''-- ,-'-, 

lnnen Ausseu Innen Aussen lnnen Aussen 

0 734 7-12 7'76 7'36 6'93 7'39 
N 90-43 91-07 89-98 90'78 90-71 90'85 
S02 2-03 1'66 2-08 1'67 2'18 1'58 
NO 0'08 0'08 0'08 0'10 0-10 0'10 
N203 0'12 0-08 0-11 0-09 0'07 0'08 
Versnch 33, 
802 2-20 1'96 2-03 1'82 2'04 1'93 

') Die Kammer war im schwachen Betriebe (1 kg S auf 1-9 cbm), nnd mithin war 
an dieser Stelle die meiste SOz verschwullden, 

") Etwas Zll hell, daher zn viel SO', Alle anderen Versuche sind bei llormalem 
Kammergangc angestellt_ 

6* 



84 Schwefel und Schweflige Saure, Schwefelsaure. 

Also auch hier nur geringe Verschiedenheit in der Zusammensetzung der 
Gase. 1m Centrum ist etwas mehr 0 und zugleich mehr S02 als aussen, 
wo mehr N gefunden wird. 

Verso 34 und 35 sind an der Stelle XI (Fig. 34), also im ersten Viertel 
der 1. Kammer angestellt. 

o 
N 
S02 

Oben 
6'59 

90'34 
3'07 

Versuch 31. 
Mitte 
6'26 

90'13 
3'61 

Unten 
6'7D 

90'14 
3'07 

Oben 
5'89 

90'70 
3'41 

Versuch 35. 
Mitte Unten 

6'07 5'81 
90'31 90'86 
3'62 333 

Also ein Bestatigung der vorigen Versuche. Zugleich zeigt sich, da das: 
Eintrittsgas 6'6 Proc. S02 enthielt, dass an dieser Stelle etwa 50 Proc. der 

Fig. 37. S02 oxydirt war, was wiederuID 
100 mit HURTER'S Theorie stimmt. --V I 
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Aus den Versuchen 28, 32 und 
34 ist die Curve, Fig. 37, con
struirt, welche der Mitte der Kam
mer entspricht. Die punktirte 
Linie ist HURTER'S Curve, mit 
welcher die angegebene bis zur Mitte 
der ersten und von der !Iitte der 

; : I zweiten Kammer ab so gut wie 
t ... ·1 Ka mYr\er .. _IV_ - ITX- - ,:,mx-t ganz zusammenfiillt. 

Es muss sich also die Mischung der eintretenden Gase mit den in der 
Kammer schon vorhandenen sehr schnell schon im vordersten Teile der 
Kammer vollziehen. 

1. Die Umwandlung der S02 in 8chwefelsiiure erfolgt anfangs mit grosser 
Schnelligkeit, von der Mitte der ersten Kammer ab sehr langsam, nimmt 
aber nach dem Durchgehen durch da.~ Verbindungsrohr zur 2. Kammer wieder 
pliitzlich zu. Hiernach scheint die hessere Mischung und griissere Annaherung der 
durch viel inerte Gase getrennten Moleciile von 802, 0 und N20 3 bei der 
Passage durch die Verbindungsriihren fiir den Process vorteilhaft zu sein. 

2. Die Zusammensetzung der Gase in der ersten Kammer ist iiber den 
ganzen Verticalquerschnitt eine zu gleichfiirmige, als dass man annehmen 
kiinnte, die Riistgase stiegen erst in die Hiibe, um dann langsam herunter 
zu sinken. Vielmehr mischt sich augenscheinlich das aus dem G10verturme 
eintretende Riistgas schnell schon im vordersten Teile der ersten Kammer 
mit den in dieser befindlichen Gasen. Es wird deshalb auf die Stelle der 
Ein- und Ausmiindung der Verbindungsrohre der Kammern nicht sehr viel 
ankommen. 

3. Die Analysen gleichzeitig an verschiedenen Stell en desselben Vertical
querschnittes der ersten Kammer entnommener Gasproben zeigen immerhin 
cine gewisse. Verschiedenheit, und zwar in der Mitte und inn en einen etwas 
griisseren Gehalt an S02 und an 0 als oben, unten und aussen. Hiemach 
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wiirde es scbeinen, als ginge die Reaction zwischen S02 und 0 in del' Nahe 

ner Wande del' Kammer etwas scbneller VOl' sieh als im Centrum derselben. 

iv. Ueber die Temperaturen in den Bleikammern. 1. Be
.obacbtung del' Kammertemperatuf. a) Bei scbwachem Gange. 
Einsatz 4400 kg Pyrit, d. i. l'S cbm Kammerraum pro Kilogramm Scbwefel 
in 24 Stunden. Die Temperaturen wurden 3 mal taglieh an allen Versucbs
stellen abgelesen, dabei aueb der Gang des Betriebes und die Starke del' 
Tropfsauren notirt. Folgendes sind die Durcbscbnitts- Resultate eines vier
zehntagigen Betriebes. 

Versueh 36. 

Temperaturen 
Tropfsauren 

1. Kammer-Mitte 1. Kammer 
Rohr Vorder
GIg~r wand --------, nnten mitten obell 

1. XII. 

600 
55 0 B. 

II. 

60 0 

52 0 B. 

III. IV. 

61'S o 64'5 0 

53° B. 

1.-2. Kam. 

v. 
450 C. 
54 0 R 

2. Kammer 2.-3. Kammer 3. Kammer Aeussere Lnft 
VI. VII. VIII. 

Temperaturen 32 0 27 0 19 ° 9 0 C. 
Tropfsauren 53 0 B. 53 0 B. 

b) Bei starkem Gange. Einsatz 6000 kg Pyrit. d. i. 1'3 ebm Kammer
u'aum pro 1 kg Scbwefel. Durehscbnitt von 10 Tagen: 

Versuch 37. 1. Kammer 1. Kammer-Mitte 1.-2. Kammer 
Rohr yom Vorder-

Glover wand 
I. XII. 

Temperaturen 75° 69 ° 
Tropfsauren 550 B 

uuten mitten 

II. m. 
71 0 73° 

53 0 B. 

obeu 

IV. 

76° 
v. 

57° C. 
53 0 B. 

2. Kammer 2.-3. Kammer 3. Kammer Aeussere Luft 
VI. VII. VIlI. 

Temperaturen 41 0 35 0 240 120 C. 
Tropfsauren 54 ° B. 54 ° B. 53 ° B. 

Sebr deutlich wurde die Temperatur durch die Menge del' Salpetergase 
'beeinflusst. Bei stark gelber Kammer ist die Temperatur in deren vorderem 
Teile sehr boch, hinten niedriger. Bei heller Kammer ist del' Unterscbied 
gering, indem dann die Reaction sich gleichmassiger iiber die Kammer verteilt. 

2. Abkiihlung durch die Kammerwande. Um zu priifen, bis zu 
welcber Tiefe die Abkiiblung der Gase dureb die niedrigere Aussentemperatur 
wirkt, wurde 7 Tage lang die Temperatur stets in Entfernungen von 25 em, 
10 em und 5 em VOIl del' Kammerwand beobacbtet. Folgendes sind die 
DurchsebnittsresuItate bei durebschnittlich 19 0 Lufttemperatur: 

Versueh 3S. 
Rohr 
yom Vorderwand 1. Kammer-Mitte 

Glover untel! mitte 
I. XII. II. III. 

25 em -10 em-5 em 25 em-10 em-5 em 25 em-10 em-5 em 

78 0 72° 7[0 69 0 740 730 70° 760 75 0 730 
"-..-----.,~ '--,-''-----' '-..,,-"-~ 

1 a 20 10 3° 1 ° 20 
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1. Kammer oben 
IV. 

2. Kammer 
VI. 

3. Kammer 
VIII. 

25 em-10 em-5 em 25 em-lO em-5 em 25 em-10 em- 5 em 

80 0 79 0 77 0 52 0 51 0 50 0 33 0 33 0 33" 
--.,---.-- --.,---.,- --------' 10 2 0 1 0 10 00 0 0 

-Naturlich werden die Differenzen bei niedriger Lufttemperatur grosser 
sein; es zeigte sich aber deutlich, dass die Abkiihlung durch die Wande nur 
langsam ins Innere vordringt. Bei einer ausseren Temperatur von 19 0 be
tragt die Abkiihlung zwischen 5 und 10 cm von der Kammerwand durch
schnittlich 2 0, zwischen 10 und 25 cm nur noch 1 0. 

Folgendes sind die Durchschnittsresultate von 10 Beo bachtungen, bei 
einer mittleren Lufttemperatur von·18°. 

Versuch 39. 
Glover- Vor- 1. Kammer Mitte 

rohr derw. 25 em von der Wand 1m Centrum X. Z. K. 3. K. 

unten mitten oben unten mitten oben 
I. XIL II. III. IV. VI. VIII. 

73 0 69 0 70 0 720 76 0 75 0 78 0 80 0 50 0 29 0 

Zwischen der Stelle 25 cm von der Seitenwand und dem Centrum ist 
also doch noch eine Temperaturdifferenz von 50, im ganzen also voh aussen 
nach innen 5 + 3 = 80. Da man nicht annehmen kann, dllss die Reaction 
im Inneren starker als aussen sei (s. oben), und da die Abkiihlung durch 
die Wande schon bei 25 cm Abstand von diesem so sehr gering ist, so 
wird man urn so mehr annehmen durfen, dass die durch die frischen Rost
gase erwarmte Kammeratmosphiire im Centrum Iangsamer fortschreitet als 
rings urn die Wande herum. Dies stimmt auch mit der Beobachtung, dass 
der Gebalt an S02 und 0 im Centrum grosser, die Reaction also wenilrer 
fortgescbritten ist. AlleS dies ist recht gut vereinbar mit der Tbeorie 
von ABRAHAM (Ding!. 245, S. 416), wonach die Gase in Folge der 
Abkuhlung durch die Kammerwande sich in einer schraubenfiirmigen Linie 
vom Eingang der Kammer zu deren Ausgang fortbewegen, indem die an den 
Wanden sich abkiihlenden Gase daselbst herabsinken und die Gase in der 
Mitte zum Aufsteigen zwingen. 

Endlich mogen hier noch die Resultate der Temperaturbeobachtungen 
im vordersten Teile der Kammer angefuhrt sein, wo die SchwefeIsaure
bildung am starksten ist. 

Versuch 40: 
10 m von der Vorwand: 

20 m " " " Differenz: 

unten 

80'5 0 

75 0 

5.5 0 

mitten oben 

83 0 81 0 

78 0 80 0 
50 1· 

3. Vergleichung der Temperaturen bei Anwendung von 
Wasserdampf und zerstaubtem Wasser. In den Ietzten Jahren hat 
man an verschiedenen Orten statt Wasserdampf in den Kammern ausserst 
fein zerstaubtes Wasser angewendet, teils urn Brennmaterial zu sparen, teils 
aber auch in der oben erwahnten Idee, dass eine niedrigere Temperatur fiir 
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den Kammergang giinstig sei, und dass diese sich sicherer bei Anwendung 

von fliissigem als von dampffiirmigem Wasser erreichen lasse. Urn zu priifen, 

ob und welche Temperaturerniedrigung dabei eintrete, wurden folgende Ver

suche angestellt. 
Verso 41. 1. Anwendung von Dampf; Lufttemperatur = 12°. 

Glo- 1. Kammer 1.-2. K. 2. K. 2 -3. K. 3. K. 
ver unten mitten oben 
I. II. lll. IV. V. VI. VII. VIII. 

690 71 ° 73 0 76 0 57 0 41 0 36 0 24 0 

=57 59 61 64 45 39 24 12 0 uber der Lufttemperatur. 
2. Anwendung von zerstaubtem Wasser. Lufttemperatur = 24 0 • 

Vor- 1. Kammer 1.-2. K. 2. K. 2.-3. K. 3. K. 
derw. unten mitten oben 

XIT. II. HI. IV. V. VI. VII. Vlll. 

730 73 0 75 0 78 0 6S 0 53 0 47 0 31 0 

=49 49 51 54 44 29 23 7 0 uber der Lufttemperatur. 

Mitbin war die Temperatur an allen Beobachtungsstellen gerade im 
zweiten :Falle merklich hiiher als im ersten, entgegen aller Erwartung. Frei
lich war auch die aussere Lufttemperatur in dem zweiten Faile hoher, was 
die Temperatur selbst der vorderen Kammer ein wenig beeinflussen musste; 
aber man wird doch aus obigen Zahlen sicher schliessen diirfen, dass die 
Kammertemperatur bei Anwendung yon Wasser als Dampf nicht merklich, 

wenn uberhaupt, hoher als bei der von Wasserstaub ist, und dass ihre Rohe 
wesentlich nur durch die Intensitat der chemischen Reaction bedingt wird. 

Aus den Temperaturbeobachtungen lassen sich folgende Schl\isse ziehen: 
1. Die Temperatur der in das Kammersystem eintretenden Gase steigt 

anfangs noch ein wenig in Folge der starken Reaction, Hingt aber bald an 
zu sinken, anfangs langsam, im hinteren Teile des Systems aber starker, 
wei! dort eine sehr geringe chemische React~on stattfindet. 

2. Bei starkerer Beschickung der Oefen und entsprechender hoherer 
Beanspruchung der Kammern erhoht sich deren Temperatur; im vorliegenden 
Faile bei Reduction des Kammerraumes von l'S anf 1'3 cbm pro 1 kg Schwefel 
um 9-10 0 in der 1. und 2. Kammer, um 5-6° in der 3. Kammer. 

3. Die Temperatur nimmt bei ausserer Luftwarme von 19 0 innerhalb 

der Kammer bis :?5 cm von der Kammerwand um 3 0 , bis zum Centrum im 

Ganzen um 8 0 zu. An der Kammerdecke ist sie sowol seitlich als auch im 
Centrum hoher als weiter unten (in der IIHtte der 1. Kammer etwa 4-5 0). Diese 

Temperaturdifferenzen in demselben Vertical-Querschnitt entsprechen keines
weges irgend genau einer schwacheren oder starkeren chemischen Reaction, 

da die Beobachtungen in Teil 2 das Gegenteil erweisen, und mussen auf 
rein physikalische Ursachen, wie Ausstralung durch die Kammerwande, zuruck
gefuhrt werden. Sie sind aber vereinbar mit der Theorie, dass die Gase sich 
in Schraubenlinien den Wanden der Kammer entlang bewegen, wahrend das 
Centrum eine langsamere Bewegung hat. 

4. Die Anwendung von zerstaubtem Wasser statt Dampf hat auf die 
Kammertemperatur keinen erheblichen Einfluss. 
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Urn eine bessere Verteilung der Schwefelsaure, die im Gloverturm herab
fliesst, zu erzielen, construirt A. W ALBH denselben inwendig mit einem 
gothischen Bogen anstatt des gewohnlichen Rundbogens. Urn eine Misfarbung 
del' Saure zu verhiiten, wird del' Turm nicht mit Ziegelsteinen, sondern mit 
Quarzstiicken angefiillt. (Engl, P .. 1486/1884.) 

Durch Verdampfen kann man nicht Schwefelsliure mit hiiherem Gehalt 
als 93 bis 97 Proc. H2S04 erhalten, zumal da das Monohydrat bei massiger 
Wlirme sich dissociirt, S02 ausgiebt und eine 98procentige Saure znriicklasst. 
Nun hat LUNGE gefunden, dass das Mono h y d rat dadurch im grossen dargestellt 
werden kann, dass eine etwa 98procentige Saure auf etwas unter 0 0 abgekiihlt 
wird. Es bildet sich dann eine Krystallisation von Monohydrat. Auch aus 
96- und 97procentiger Same kann man solches erhalten, wenn nach dem 
Erkalten auf - 100 die Krystallisation durch Einwerfen' von Monohydrat
krystallen eingeleitet wird. 1m grossen werden' in den KrystalJisirgeflissen 
von einer vorhergehenden KrystalJisation genug Krystalle zuriickbleiben, urn 
nach dem Einbringen del' kalten 96er Sliure das Einwerfen von Krystallen 
unnotig zu machen. Nach del' Krystallisation wird del' fliissig gebliebene Teil 
durch Saug-, Druck- oder Centrifugalkraft getrennt (Eng!. P. 96 vom 8. Januar 
1883). Dasselbe Verfahren ist als D. P. 24402 vom 11. Janual' 1883 del' 
CHEMISCHEN F ABRIK GRIESHEm patentirt. 

VORSTER & GRUNEBERG in Kalk bei Koln bringen fI ii s s i g e lIf i n era 1-
sliuren durch Kieselguhr in trockene Form und machen dieselben hier
durch leicht transportabel (D. P. 24748 vom 3. Juni 1883). Eine Misclmng 
von 4 Teilen Saure und 1 Teil Kieselguhr giebt eine teigformige und in 
Fassern leicht transportable ~lasse, welche fiir gewisse Zwecke, z. B. Schwefel
saure fiir Petroleumraffinerie und Darstellung von Kohlensame fiir Mineral
wasser, direct verwendet werden kann, ohne dass es niitig ware,. die Sauren 
von del' Kieselguhr zu trennen. Fiir andere Zwecke Hisst sich der beschrie
bene Sliureteig leicht auslaugen und, wenn diese Auslaugung systematisch 
geschieht, daraus eine Saure von geniigender Concentratiou gewinnen, wah
rend die verbleibende Kieselguhr nach dem Trocknen wieder fiir gleiche 
oder andere Zwecke, z. B. Dynamit, DampfrobrumhiilIungen, Gasreinigung etc., 
verwendet werden kann (vg!. auch Chern. Ind. 1884, S. 83). 

THOMAS HOLLIDAY in Barcelona. Fabrikation von" Nit r 0 s c h w e f e I s a u r e " 
(Eng!. P. 2193 vom 10. Mai 1882). Die Erfindung besteht darin, dass 
Salpetersauredampfe in Gefassen, welche concentrirte Schwefelsaure enthalten, 

condensirt werden. 
In Bezug auf die Darstellung von Schwefelsaureanhydrid ist ein 

Verfahren von OSCAR VON GRUBER in Vienenburg a. H. zu erwahnen. (D. P. 
27726 vom 19. October 1883.) Danach werden absichtlich Bleikammer
krystalle erzeugt. Zu dem Zwecke ist zwischen dem G10verturm und dem 
Kammersystem oder zwischen den miiglichst dampffrei gehaltenen Hinter
kammern und dem Gay-Lussac eine Reihe kleiner Kammern eingeschaltet, 
oder es werden direct Schwefligsauregas und Salpetersfmredampfe durch eine 
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Reihe vom mit einem Gloverturm und hinten mit einem Gay-Lussac ver
bundene kleine Kammern geleitet. Die gewonnenen Krystalle werden in 

Retorten durch Erwarmen und Durchleiten von schwefliger Saure und getrock
neter Luft oder Sauerstoff von den Stickstoffverbindungen befreit, welche in 
den Kammerprocess zuriickgehen, und Hefem ein mit mehr odeI' weniger 
lI'Ionohydrat vermischtes Schwefelsaureanhydrid. 

H. ANGERSTEIN in Schalke hat einen Apparat zur Zersetzung von 
Schwefelsaure behufs Darstellung von Schwefelsaureanhydrid 
(D. P. 26959 vom 14. September 1883) angegeben. 

Bei dem WINKLER'schen Verfahren wird die senkrechte Zersetzungsriihre 
dureh die von oben herabtraufelnde Schwefelsiiure rasch zerstiirt. Riel' wird die 
Schwefelsaure durch ein gebogenes Rohr von unten in die Platinschale gefiihrt, 
wo dieselbe verdampft. Die Sehale befindet sich im unteren Teile einer aus iiber
einander gesetzten kleinen Muffenrohren von feuerfestem Material hergestellten 
Raumes. Jedes Muffenrohr ist mit einem durchbrochenen Boden versehen, auf wel
chem die zur Zerzetzung del' Sehwefelsaure notwendigen Thonstiicke lagem. Das 
Muffenrohr steht in einem aus feuerfestem Material hergestellten Of en, derdurch 
Gas und erhitzte Luft geheizt wird. Die Zersetzungsproducte werden oben zum 
Condensator und dem mit platinirten Asbest besehickten Apparat abgeleitet. 

ROB. HASENCLEVER beriehtet in Chem. Ind. 1884, S. 78 iiber die S eh wefel
saurefabrikation in Deutschland. Die Schwefelkiesproduction be
trug in Tonnen: 

1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

Siegen 

14850 
28765 
29115 
34060 
50875 
71835 
90100 
64789 
92048 

110432 
144745 
123 172 
120326 
110899 
88397 
67782 
60960 
60281 
62296 
76437 

111159 

Goslar 

1599 
2635 
2689 
3225 
3324 
3640 
1217 
1396 
904 

1334 
375 

23 
27 
25 
34 
88 

im iibrigen 
prenss. Staate 

7461 
5934 
3437 
4187 
4302 
4756 
3953 
6394 
3191 
4574 

964 
3748 
5074 

12173 
21071 
32761 
34767 
40118 
49914 
48451 
46714 

Total 

22311 
34699 
32552 
38247 
55177 
78190 
96688 
73872 
98464 

118330 
149349 
128 137 
126796 
123976 
110 802 
100918 
95750 

100426 
112235 
124922 
157961 

Die am meisten zur Verwendung und zum Versandt gelangende Schwefel
saure hat ein specifisches Gewicht von 1'711 bei 15 0 C. = 600 B. 

Die HauptquantWiten Schwefelsiiure wurden bisher noch aus deutschem 
Kies hergestellt. Die Riistung geschieht fiir Stiicke in bekannten Riistiifen 
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mit drehbarem Rost und fiir Feinkies auf Platten im sogenannten PERRET~ 
schen oder MALETRA'schen Of en. Die Abbriinde der Erze von manchen Gruben 
(z. B. Schwelm und Lintorf) finden beim Hochofenbetrieb niitzliche Verwen
dung, wahrend fiir die ausgebrannten Kiese der Siegener Gruben ihres Zink
gehaltes und des in Folge davon bedingten hohen Schwefelgehaltes wegen 
bisher noch keine regelmassige Verwendung gefunden ist. Ungarischer Kies 
wird in Schlesien und in geringen Qantitiiten norwegischer Kies in Nord
deutschland geriistet und aus den Riickstiinden Kupfer gewonnen. Auch die 
Verwendung von spanischem kupferhaltigem Schwefelkies ist sehr bedeutend 
und nimmt von Jahr zu Jahr zu. Diese Erze werden in Deutschland seit 
1877 eingefiihrt (in 1882: etwa 55 000 Tonnen) und jetzt von etwa fiinfzehn 
zum Teil sehr bedeutenden Fabriken geriistet. Die Kiesabbrande dieser 
Schwefelsiiure-Fabriken gelangen zu 3/4 nach Duisburg, zu 1/4 (seit 1882) 
nach Hamburg, um dort auf Kupfer und Eisenerz weiter verarbeitet zu werden. 
Die Behandlung der Erze ist dieselbe wie die in England iibliche, vielfach 
beschriebene und besteht in der Riistung der gemahlenen Erze mit Koch
salz, Auslaugen der liislichen Salze, Ausiallen des Kupfers mit Eisen und 
Benutzung der unliislichen Massen als Eisenerz. Die gut situirte und muster
haft eingerichtete Duisburger Kupferhiitte gelangt zu immer grosserer Aus
dehnung. Drei Fabriken~ welche Siegener Kiese verwandten, sind im Begrilf 
zur Riistung von spanischen Kiesen iiberzugehen. 

Nur wenig Saure wird noch aus Schwefel hergestellt und aus der soge
nannten LAMING'schen Masse. 

Die gesamte deutsche Schwefelsiiurefabrikation setzt sich folgendermaassen 
zusammen: 

aus deutschem Kies, welcher ein Ausbringen von 140 Proc. 
Schwefelsaure gestattet (130892 t) . . . . . . . . . 

aus spanischem Kies von 165 Proc. (55000 t). . • . . . 
aus ungarischem, norwegischem etc. Kies von 155 Proc. (9000 t) 
in Oker,' Freiberg, Mansfeld (aus der schwefligen Saure des 

183249 t 

90750 " 
13950 " 

Hiittenrauchs) • 
aus Zinkblende 

40200 " 
30000 " 

358149 t 

Auf die ausfiihrliche Eriirterung der Schwefelsiiuregewinnung aus Zink
blende sei verwiesen. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug, in Meter-Centnern ausgedriickt, die 

Elnrunr Ausruhr 

Waarengattung voml.Jannarl vom voml.Jannarl vom 
bis Ende 1. Juli 1883 bis Ende 1. Juli 1883 
December bis Ende December bis Ende 

1883. Juni 1884. 1883. Juni 1884: 

an Schwefel . . . . . . . I 111 978 I 121 356 I 2 342 I 2 469 
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X. Kochsalz- und Sodafabrikation. 

Kochsalz. 
C. BUTTENsTEDT in Diirrenberg hat eine Vorricbtung zur Verdampfung 

von Salzsoole durcb Sonnenstralen angegeben. (D. P. 23413.) 
Eine grosse Anzahl grosser viereckiger Spiegel, iibersilberter odeI' polirter 

Kupferplatten c ist beweglicb an einem auf einer kreisrunden Scbienenbabn 
Fig. 38. Fig. 39. Fig. 40. 

'~d ,} r c ( . 

B 

um die Verdampfpfanne B laufenden Geriist A 
befestigt; diesel ben concentriren durch Reflexion 
die Sonnenhitze auf die zu verdampfende Salz
soole. Sie sind einmal um verticale Achsen 
drehbar, welche ihrerseits wieder in einem um 
eine borizontale Achse drebbaren Rabmen d 

ruhen. In dem Geriist sind viele solcher Rah
men iibereinander angeordnet. Sobald die Spie
gel der einzelnen Rahmen eingestellt sind, 
geniigt, um dem Lauf der Sonne folgen zu 
kiinnen, eine Bewegung des Geriistes auf der 
Schienenbabn, mit Riicksicht auf die borizontale und eine geringe Drehung 
der Spiegelrahmen vermittelst Zugleinen ff, mit Riicksicht auf die verticale 
Aenderung des Standes der Sonne. 

Nach dem H. FRASCH in Cleveland (Cnyahoga, Ohio, V. S. A.) paten
tirten Verfahren zur Abscheidung von Salzen durcb aUmalige Verdunstung 
von Salzliisungen (D. P. 25217 vom 8. Mai 1883) durchstriimt die Soole 
eine durch eine Langsscbeidewand in zwei Kammern geteilte, flache, lang

gestreckte Verdampfpfanne in der Art, dass sie durcb die eine Kammer von 
vorn nach hinten und durch die zweite yon hinten nach vorn sich bewegt. 
Am vorderen Ende der Pfanne ist ein tiefer, durch eine verticale, bis nahe 
zum Boden reichende Scheidewand in ebenfalls zwei Abteilungen geteilter 

Botticb (der Vorwarmer) angeordnet, in dessen einem Schenkel die Soole 
durch Feuerrohre, ahnlich denen eines Locomotivenkessels, erhitzt wird und 
wegen des hierdurcb verringerten specifischen Gewichts aufsteigt, urn in die 
Pfanne einzutreten, wahrend die aus letzterer austretende kiiltere Soole im 
underen Schenkel nacbdringt, so dass eine selbstthatige Circulation statt,-
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findet. U m das NiederfaiIen der mit dem Strome treibenden Krystalle zu 
befordern, besonders aber um der Bildung von Krystallhautchen auf der 
Oberfiache der Fliissigkeit entgegenzutreten, hat sie eine Reihe von Strom
hindemissen (Querleisten) zu passiren, welche Wirbel- und Strudel bildungen 
veranlassen. Zum Auffangen des ausfallenden Salzes liegen an einer auf 
Schienen laufenden Rolle aufgehangte, einem Senknetz ahnliche Aufnehmer 
aus Gewebe (Canevas) auf dem Boden del' Pfanne. 

N atrinmsulfat. 
Zur Darstellung von eisenfreiem Glaubersalz behandeln B. SCHMALZ 

und C. A. LOWIG in Schonebeck a. E. (D. P. 23378 vom 9. Januar 1883) 
krystallisirtes GIaubersalz zunachst mit concentrirter Salzsaure, wobei unter 
Temperaturerniedrigung urn 24 0 ein Teil GIaubersalz in LiisuDg geht und 

ein Teil Kochsalz sich abscheidet. Die klar abgezogene Fliissigkeit wird 
zu einer 20 0 B. starken und mit Kochsalz gesattigten siedendeD. Losung 
von Kieserit gesetzt. Die heisse Lauge wird liber eine Schicht ge
mahlenes Steinsalz filtrirt. Aus dem J<'iltrat krystallisirt allmalig ein Teil 
G1aubersalz ganz eisenfrei heraus. Den Rest erhiilt man in wasserfreier 
Form durch Eindampfen der lIutterlauge. Da letzteres Salz aber durch 
Kochsalz verunreinigt ist, ~o dient es zur Sattigung der Kieseritliisun~. 
Beim ErkaIten . der Lauge, aus welcher alles GIaubersalz ausgeschieden ist, 
krystalIisirt Bittersalz aus, welches ebenfalls der Kieseritliisung zugesetzt 
wird. 1m Laufe des Betriebes gestalten sich lliese Verhaltnisse immer gun
stiger, bis die !fenge des auskrystallisirten GIaubersalzes annahernd der 
voUen Ausbeute entspricht und die einzudampfende !futterlauge auf ein 
Minimum reducirt ist. 

Soda nnd Aetznatron. 
Von C. REIDEMEISTER ist ausser dem Gaylussit (Na2 C03, Ca C03 + 5 aq) 

noch ein Calciumnatriumcarbonat in den Sodamutterlaugen aufgefunden 

worden, das sich nach den Messungen von ARZRUNI von dem Gaylussit krystallo
graphisch unterscheidet und nach der Analyse von RAMMELSBERG die Zusammen
setzung 2 (Na2 C03, Ca C03) + 5 aq hat. (Chern. Ind. lS84 S. 42.) 

Bei der Fabrikation von A e t z nat ron nach dem LEBLANc-Process scheidet 

sich aus der concentrirten Natronlosung unzersetztes Natriumcarbonat und 
-sulfat abo Diese Salze, oft als ~kaustische Salze" bezeichnet, enthalten 
neb en sebr viel Aetznatron Eisen in liislichen Verbindungen, dessen Gegenwart 
der spatern Verwendung hinderlich ist. U m nun die anhangende Losung zu ent
fernen, verfabrt EDW. WILL. PARNELL in Widnes (Engl. P. 4714 vom 4. October 
1882) so, dass die Salze in einen Of en oder Behalter gebracht werden, der 
durch ihn umgebende Feuerziige erhitzt wird. Die eine Wand ist durch
brochen und mit einer Abzugsrohre verbunden, so dass Dampf durch die 
Masse geleitet werden kann, welcher alle fiiissigen Teile mit sich reisst und 
die Salze in trocknem ziemlich reinem Zustande zuriicklasst. 
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Die SOCIE;TJ!; ANOl'nIE LORRAINE INDUS'fRIELLE in Nancy bat ein Verfahren 
zur Darstellung von Aetzkali, Aetznatron, kohlensaurem Kali und 
kohlensaurem Natron aus den entsprechenden Chloralkalien angegeben 
(D. P. 23791 v. 25. Aug. 1882, E. P. 4144 v. 30. Aug. 1882), welches auf dem von 
SCHEELE herriihrenden Verfahren der Einwirkung von Bleioxyd auf die 
Chloralkalien beruht. Die IIauptschwierigkeit der technischen Verwertung 
dieser Reaction bildete die Trennung der Reactionsmasse in Cblorblei und 
Aetzalkali; ferner die Wiederbelebung des Chlorbleies zu Bleioxyd, welche 
nach den bisherigen Versuchen nur durch complicirte chemische Processe 
und auch da nur unvolIkommen zu erreichen war. Nach dem vorliegenden 
Verfahren wird die erhaltene Reactionsmasse mit Alkohol behandelt, das 
FiItrat zur Wiedergewinnung des Alkohols abdestillirt, der Destillations
riickstanrl zum Ahtreiben der letzten Spuren Alkohol mit wenig Wasser 
versetzt und vollstiindig zur Trockne gedampft. Oder man behandelt den 
erhaltenen alkoholischen Auszug mit einem Kohlensiiurestrom, wodureh das 
Kali als neutrales Kaliumcarbonat gemllt wird. l\"fan fiItrirt und schickt den 
Alkohol, wie er abliiuft, ohne Rectification oder sonstige Reinigung wieder in 
den Betrieb zuriick. Etwas umsHindlicher gestaltet sich die Darstellung von 
Natriumcarbonat, insofern sicb dieses etwas in Alkohol lost. Man hat darum 
am zweckmiissigsten den aus den Filtern kommenden Alkobol noch mit etwas 
Kalk zu behandeln, wobei infolge der eintretenden U msetzung Calcium
carbonat ausfiillt und der Alkohol nunmehr Aetznatron in Liisung zuriick
halt. Das gebildete Chlorblei wird in heissem Wasser geliist, das Blei mit 
weichem Roheisen ausgefiilIt und wieder in Oxyd iibergefiihrt. 

Ein Verfabren zur }'abrikation von Kali und Natron von J. B. M. P. 
Cr.oSSON in Paris (Engl P. 5481 v. 17. November 1882) beruht auf der Kausti
ficirung der A I k a lis u If ate. Die erwarmte Losung derselbel1 wird mit 
Kalkmilch oder besser mit Bleioxycl oder mit beiden Kiirpern zersetzt. Etwa 
2/3 des Sulfats werden kanstificirt, wenn die Liisl1ng die Hiilfte des Concen
trationsmaximums zeigt, bei starkerer Concentration geht def Ertrag bis auf 
45 Proc. herall. Das in Liisul1g befindliche Bleioxyd soli entweder durch 
Alkalicarbonat oder durch ein Sulfit oder dllfCh Elektrolyse entfernt werden. 
Das SuI fat wird dnrch Eindampfen von dem Alkalihydrat getrennt. Die 
Wiedergewinnung des Bleioxyds aus dem Niederschlage ist umstancllich unci 
das ganze Verfahren ist wohl nieht sehr ernstbaft gemeint. 

Urn das Zerfliessen der Aetzalkalien beim Malden und z'erklcinern 
miiglichst zu verbindern, wird nach PARKINSON HARNED in Gamden, New
Jersey (D. P. 2(J9(Ji vom 3. October 1883) der grob zerschlagenen Masse 
1-2 Proc. calcinirte Soda zugesetzt. 

MORITZ HOl'IGMAN:-I in Grevenberg bei Aachen (D. P. 24993 yom 8. lI-Iai 
1883) benntzt die hohe latente Warme einer Aetznatronliisung zur Ent
wiekelung gespannten Darnpfes. Das Princip dieses Verfahrens wird aus 
folgel1llem klar: Der Abclampf der illaschil1c D wird in eincn Kessel A 
gcleitet, welcher teilweise mit festem oder auch mit fliissigem, sehr concen-
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Fig. 41. tril'ten Aetznatron ouer Aetzkali gefiillt 
ist und unter dem gewiihnlichen Luft
druck steht. Unter vollstandiger Con
densation des Dampfes erhiiht sich 
hierbei die Temperatur der Lauge 
und die frei werdende Warme wird 
an das unter Druck stehende Wasser 
eines gewiihnlichen Dampfkessels W, 
welcher den Kessel A umgiebt, ab
gegeben und bewirkt eine Verdampfung 
dieses Wassers. 

Im D. P. 26234 von HONIGMANN 
werden an Stelle von Aetznatron oder 

Aetzkali auch Chlorcalcium (festes oder eine sehr concentrirte Liisung), sowie 
andere Salze, deren Liisungen einen hohen Siedepunkt haben, zu dem Ver

fahren beansprucht. 

Bicarbonat. 
Die Basis der Fabrikation von Nat r i u m b i car bon a t biJdete ziemlich all

gemein das als " Krystallsoda " bekannte Natriumcarbonat mit 10 Mol. Krystall
wasser. Die dieser lIIethode anhaftenden lIlange! bestimmten CAREY (s. D. P. 
21954)*) an Stelle des Dekahydrates das Monohydrat zur Grundlage einer neuen 
diesbeziiglichen .Fabrikation zu nehmen. Jetzt gehen HOLBROOK GASKELL JR. 
und FERDINAND HURTER in Widness nach dem D. P. 24490 vom 31. December 
1882 noch weiter zuruck, indem sie das wasserfreie Natriumcarbonat zum Aus
gangspunkt nahmen, und zwar wird dasselbe durch die gleichzeitige Behand
lung mit Wasser, vorzugsweise in Gestalt von Wasserdampf, und mit Kohlen
saure in das Bicarbonat iibergefiihrt. Der hierfiir benutzte Apparat gleicht 
wesentlich demjenigen, welcher in Patent 21954 beschrieben ist. Es wird 
demgemas ein rotirender Cylinder mit hohlen Zapfen verwendet, von denen 
der eine fur die Einfiihrug des Wasserdampfes und der gasfiirmigen Kohlen
saure in den Cylinder, der andere zur Abfiihrung etwa in demselben 
erzeugten Ueberschusses an Feuchtigkeit dient. Nachdem in den Apparat 
das wasserfl'eie Natriummonocarbonat (ca. 26 Centner) eingefiihrt und die 
Beschickungsiiffnung luftdicht verschlossen worden, wil'd derselbe von einem 
Motor aus mittelst Riemscheibe in langsame Rotation versetzt (2 bis 6 Um
drehungen pro Minute). Nun leitet man durch die eine Achse Wasserdampf 

und Kohlensauregas zugleich in den Cylinder, die Temperatur des Carbonates 
steigt und das Gasgemisch wil'd von demselben schnell' absorbirt, ein Nach
lassen in der Absorption macht sich sofort durch Fallen del' Temperatur 
bemerkbar. Der Verlauf des Processes kann so iiberwacht werden, dass man 
von Zeit zu Zeit dem Cylinder eine Probe entnimmt und untersucht. Bei 
geniigender Zufuhr von Kohlensaure und Wasserdampf verHiuft indess der 

0) 'I.'echn .. chem. Jahrb. 1884, S.72. 
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Process, welcher ca. 10 bis 15 Stunden in Anspruch nimmt, hinHinglich 
gleichmassig, um Probenehmeu iiberfliissig zu machen. Gegen das Ende der 
Operation hin wird der Wasserdampf abgestellt und nur noch Kohlensaure 
zugeleitet. Da jede iiberfliissige Feuchtigkeit durch die Circulationsrohre 
(s. Patent 21954) abgefiihrt wird, erweist sich das Endproduct des Processes, 
das Bicarbonat, als viillig fertig und trocken und kann nach hinreichender 
Abkiihlung direct vermahlen und verpackt werden. Zweckmassig wird die 
Kohlensaure, ehe sie in den Cylinder gelangt, durch einen kleinen Coks
turm (1'2 m Hohe. bei 1'5 m Durchmesser) geleitet, in welchen gleichzeitig 

auch der Wasserdampf eingeleitet wird. Die Zufuhr des letzteren ist so zu 
reguliren, dass das aus dem Turm kommende Gemisch eine Temperatur von 
~a. 82 0 C. besitzt, bei welcher Temperatur viillig mit Wasser gesiittigtes 
Kohlensauregas ein Gemisch aus nahezu gleichen Volumteilen Kohlensauregas 
und Was ser darstellt, d. i. das zur Bildung von Bicarbonat aus dem anhydri
schen Monocarbonat verlangte Verhiiltuiss. Es ist deshalb wichtig, die 
Temperaturverhiiltnisse des aus dem Turm austretenden Gemisches stets 
genau controliren zu kiinnen und ist zu diesem Zwecke ein Thermometer 
entsprechender Graduirung mit seiner Kugel in das Zuleitungsrohr gesenkt. 

Sodariickstande. 
In Bezug auf die Verarbeitung der Sodariickstiinde sei zuniichst ein 

Eng!. P. 5545 vom 22. November 1882 von JAMES MACTEAR in Glasgow be
merkt. Die mit Wasser angeriihrten Sodariickstande werden nnter Druck 
und Anwendung von Warme mit Kohlensaure aus beliebiger QueUe behan
delt. Es bildet sich kohlensaurer Kalk und Schwefelwasserstoff, der mit den 
unabsorbirten Gasen in mit Riihrwerk versehene Gefasse odeI' Rieseltiirme 
geleitet wird, wo derselbe bei Gegenwart von Chlorcalciumlosung oder Wasser 
mit schwefliger Saure zersetzt wird. Der kohlensaure Kalk, del' noch mit 
Kohlenstiicken und anderen Stoffen gemischt ist, soU zu Cement verwendet 
werden. 

Die Behandlung der Sodariickstiinde mit heissem Wasser unter 
Druck ",endet auch W. WELDON nach dem Eng!. P. 100 vom 8. Januar 1883 
an. Dabei soll folgende Reaction eintreten: 

2CaS + 2H20 = Ca(OH)2 + Ca(Sll)2. 
Die Liisung des Sulfhydrats wird in innige Beriihrung mit Luft gebracht 

und aus del' Losung der Calcium sulfide nnd des Thiosulfats wird der Schwefel 
mit Salzsiiure gefallt. Die Erhitzung der Sodariickstiinde mit Wasser soil bei 

einem Druck von 3 bis 6 Atmosphiiren erfolgen. Zur Behandlung del' zu 
oxydirenden Laugen mit Luft wird Anwendung eines Dampfinjectors und 
Erwiirmung empfohlen.*) 

E~!. LmlBARD in Marseille combinirt die Fabrikation von gefiilltem 
Calciumphosphat mit del' Schwefelgewinnung aus Sodariick
stand. (Eng!. P. 969 vom 22. Februar 1883.) Eine saure Liisung von 

') Vgl. Techn.-chern. Jahrb. 1884, S.68 n. 87. 
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Calciumphosphat wird mit einer Losung von Calciumsulfhydrat, aus Soda
riickstanden erzeugt, vermischt. Der entwickelte Schwefelwasserstoff wird 
nutzbar gemacht. Das Dicalciumphosphat solI reiner ausfallen als bisher 
(s. auch oben S. 68). 

Ammoniaksoda. 
STRASSBURGER in Schalke und FRAUE:<IKORN in Gelsenkirchen haben einen 

Apparat zur HerstelJung von Ammoniaksoda (D. P. 24982 vom 21. Decem
ber 1882) angegeben.Die ammoniakalische Kochsalzlosung fliesst durch einen 

Etagenapparat und sammelt sich abwechselnd in einem odeI' dem andern von 
zwei gleichen Absorptionsapparaten. In diesen tritt jedesmal die Kohlensaure 
ein, 'deren Uebel'schuss von dort in den Etagenapparat, den andern Absorptions
apparat und schliesslich in den Amm(lniakturm geleitet wird. Der aus ein-

Fig. 42. zelnen, durch Krummer e und Ueberlaufrohre d mit 

einander correspondirenden Etagen b bestehender 
Apparat I (Fig. 42) ist in Verbindung gebracht mit 
zwei untereinander gleichen Apparaten II und III 
(Fig. 43) in del' Art, dass die ammoniakalische Losung 
continuirlich durch I fliesst und sich abwechselnd in 
II odeI' III ansammelt, wahrend zu gleicher Zeit einer 
der letzteren Apparate mit Kohlensaure ubersattigt 
und die uberschussige Kohlensaure durch I, dann 
durch den zweiten Apparat II resp. III und schliess
lich in den Ammoniakturm IV geleitet wird. Die 

Fig. 43. 

Apparate n und III besitzen an den Kohlensaure-Einleitungsrohren je zwei 
tellerfiirmige Ansatze, von denen ein jeder mit 600 Oeffnungen .(Diisen) von 
2'5 mm Durchmesser versehen ist, aus welch en je nach Bedarf, einmal durch 
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den unteren odeI' den oberen Teller oder durch beide zugleich Kohlensaure 

ausstromen kann. Ausserdem befindet sich noch ein Nutschapparat und ein 

Lufterhitzungsapparat zum Abdestilliren des Ammoniaks aus den Endlaugen 

in Combination mit den vorgehend beschriebenen Absorptionsapparaten. 
E. SOLVAY in Briissel. Neuerungen in der Soda- und Kali

fabrikation. (D. P. 23190 vom 7. April 1882.) Das nach dem Ammoniak

verfahren erhaltene Bicarbonat macht wegen seiner Neigung, in einen weichen, 
breiigen Zustand iiberzugehen, und wegen seines gering en Warmeleitungs
vermiigens del' Calcination desselben viel Schwierigkeit. Die erstere Eigen
schaft wird bekanntlich durch Zusatz von calcinirter Soda corrigirt. Zur 

Rebung des zweiten Uebelstandes hat · SOLVAY einen Apparat construirt, in 
welchem das zu calcinirende Material durch rotirende Schlagarme in Staub 
zerteilt und umhergeschleudert wird, wahrend die Wande desselben durch 

Fig. 4~. eino Feuerung oder durch hoch ge pannten Dampf 
erhild werden. Auf die e Wei e findet eine fort

-:fjRii;:~~~rr wflhrende Emcuerung der Benihrung zwischen Bi
carbonat und erhitzten Wanden taU und au eh die 
fortwiihrend bewegten Ga e im Inllem des ylinder 
iibertragen die \Vilrme. Die entweiehenden Gase 

und Dampfe treton in eine 
Kammer, wo mitge ris ener 
Staub ieh absetzen kann, 
und werden dann wieder in 
den Zersetzung appal at zu
riickgefiihrt oder anderweitig 
verwendet 

In dem dargestellten Ap
i parat (Fig. 44) wird das Bi

~~~~=:;:;:~~~~=====~~~ carbonat in den crhitzten 

Cylindern A, B, 0, D mittelst rasch rotirender Schlager zerstaubt. In dem 
sich entwickelnden Gase bestandig in Suspension erhalten, wird es gleich
fiirmig fortbewegt bis zur Schnecke d, aus welcher das fertige Product aus
tritt. Die Gase gelangen in den Behalter k, in dem sich die mitgerissenen 
Bicarbonatteile absetzen, die durch Schaber von der Wand gelost und wieder 
in den Zersetzungsapparat zuriickgefiihrt werden. Jeder Cylinder ist mit einem 
Dampfmantel versehen; der Dampf tritt bci f ein und bei 9 aus. 

Eine Erfindung von LUDWIG ~IOND in Northwich (Engl. P. 716 vom 9. Fe

bruar 1883) bezieht sich auf das Trocknen von Natriumbicarbonat aus 
dem Ammoniakprocess. Da dieses immer noch Ammoniak enthalt, so kommt 
es auf eine mit einem Deckel versehene Pfanne, von welcher die entwickelten 
Gase nach einem Condensator abgeleitet werden konnen. Die Pfanne ist rund 
und durch den Deckel geht die Achswelle einer eigentiimlichen Riihrvorrich
tung. Die Pfanne steht in Verbindung mit dem Of en, in welchem das eine 
Aequiva1ent Kohlensaure vollig ausgetrieben wird. 

Biedermann, Jahrbuch VI. 7 
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Eine "Erfindung" der SocrETE ANONYME DES PRODUITS CHEMIQUES DU SUD
OUEST in Paris (Eng!. P. 3656 vom 8. August 1883) zur Erzeugung von 
K r y s t a I Iso d a im Ammoniaksodaprocess besteht darin, dass das Natrium
bicarbonat in heisses Wasser gebracht und die Liisung gekocht wird. Sobald 
sich keine Kohlensfmre mehr entwickelt, lasst man durch Erkalten die Soda 
auskrystallisiren. 

Ueber Sulfat- und Sodafabrikation macht R. HASENCLEVER folgende 
interessante Mitteilungen (auszugsweise aus Chem. Ind. 1884, S. 83 f.). In 
den Apparaten zur Herstellung von Sulfat sind keine Neuerungen zu ver
zeichnen. Das HARGREAVES'sche Verfahren hat sich in Deutschland keinen 
Eingang verschafft, und ist einstweilen die Anwendung der JONEs'schen und 
lIfACTEAR'schen Oefen auf Potasche-Fabriken beschrankt geblieben. Die Salz
saure war bisher trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in den letzten Jahren 
im Verkaufspreise nicht sonderlich gestiegen, wie dies von den Sodafabriken 
nach LEBLANC erwartet wurde. Es lag dies wol daran, dass die Schwefel
saure zu wesentlich niedrigeren Preisen als vor Jahren zu haben ist und in 
vielen Fallen die Salzsaure ersetzt hat. In der Zuckerfabrikation scheint die 
Knochenkohle durch Kiesfilter und durch das Bleich verfahren mit schwefliger Saure 
zum Theil verdrangt zu sein und ist daher die Anwendung der Salzsiiure zur 
Regeneration der Knochenkohle eine beschranktere. Erst neuerdings ist die 
Nachfrage nach Salzsiiure eine sehr bedeutende geworden, und zwar haupt
siichlich, um aus den THOMAS - GILCHRIsT'schen Schlacken der Stahlwerke die 
Phosphorsaure zu extrahiren. Es sind zu diesem Zwecke bereits zwei aus
gedehnte Etablissements von der Gesellschaft FERTILITAS in Stolberg b. Aachen 
und Schalke (Westfalen) im Betrieb, und soil en ahnliche Anlagen an anderen 
Orten errichtet werden. Das zur Herstellung von Phosphat benutzte Verfahren 
ist C. SCHEIBLER in Berlin patentirt*) und von ihm in Verbindung mit Tech
nikem aus der Eisenindustrie ausgebiJdet worden. 

Einige der als Rohmaterial dienenden Schlackenproben zeigten folgende 
Zusammensetzung: 

Phosphorsiiure . 
Kieselsiiure . 
Kalk . 
Magnesia 
Eisenoxyd 
Eisenoxydul 
Manganoxydul . 
Schwefelcalcium 

16'79 
7"35 

50'66 
7'13 
3'98 
7'85 
4'71 
1'06 

99'53 

17'23 
6'60 

53'28 
7'50 
4"40 

10'66 
3'40 
1'06 

99'13 

19'20 
7'20 

40'00 
3'75 
4'83 
9'00 
4"62 
0'92 

98'16 
Das von den Erfindem angewandte Verfahren beginnt mit einer Riistung 

der Schlack en, urn die Metalloxydule in Oxyde oder Oxyduloxyde iiberzufiihren, 

') Techn,-chem, J ahrb. 1884, 438, 
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Man bedient sich hierzu eines Flammofens mit iiberschUigigem Feuer und 

rostet die Schlacke bei Rotglut in Stiicken von Erbsen - bis Faustgriisse. 
Nach der Riistung werden die oxydirten Schlacken fein gepulvert und mit 

Salzsaure extrahirt. Urn hierbei einer Liisung des Eisenoxydes und einem 
Coaguliren der Kieselsaure vorzubeugen, wird sehr verdiinnte Salzsaure von 
etwa 11/2 B. angewandt. Aus der Liisung wird mit Kalk ein Phospbat nieder

geschlagen, welcbes in getrocknetem Zustande etwa 35 Proc. Phosphorsaure 
entbalt, wovon fast das ganze Quantum in citronensaurem Ammoniak liislich 
ist. Del' Riickstand von der Extraction durch Salzsaure zeigt folgende Zu

sammensetzung: 

Kieselsaure 
Phospbol'saure 
Eisenoxyd 
lIfanganoxyd 
Kalk. 
Magnesia 

1'48 
3'00 

49'80 
17'06 
15'60 
12'50 

99'40 

Diese lI'Iassen, welebe dem Gewicbte nach 25 Proc. der angewandten 
Schlacken ausmachen, sollen als Erz beim Hocbofenprocess niitzliche Ver

wendung tinden. 

Die Reactionen verlaufen bei entsprechender Zusammensetzung del' 

Schlacken im Grossbetrieb ohne Anstand, das erzielte Product ist gut ver
kauflicb, jedoch geniigen die seit kurzem erst erzielten Betriebsresultate noch 
nicht, urn die Rentabilitat diesel' wicbtigen neuen Fabrikation zu beurteilen. 
Die neuen Anlagen wurden in der Nahe von Sulfatfabriken projectirt und 
gestattet die Anwendung von verdiinnter Salzsaure eine sehr vollstandige Con
densation derselben. Die ausgedehnte Benutzung des fruber so lastigen 
Nebenproductes der Salzsaure und die Verwertung des dem Eisen so scbad
lichen Phosphors bezeichnet jedenfalls einen sehr erfreulicben Fortscbritt del' 
Technik und gestattet die grosse Ausdehnung, welche das THOMAS-GILCHRIST
scbe Verfahren in Deutschland genommen bat, nicbt nur eine vollstandige 
Verwertung der jetzt fabricirten Salzsaure, sondei'll man wird auch nocb 
Scblacken exportiren kiinnen. 

Die Verwertung der Salzsaure zur Bereitung von Cblorkalk ist zwar 
momentan giinstiger, docb bleibt es zweifelbaft, wie lange sich die von Eng
land ausgegangene Hausse halten . wird. Legt man die vorjahrigen Chlor

kalkpreise zu Grunde, so verwertet sich die Salzsaure in der Schlacken
verarbeitung besser als bei del' Cblorentwicklung, wie auch die Extraction 
der Pbosphorsaure in den meisten Fallen vorteilhafter sein wird als die 
bisherige Wiedergewinnung des Scbwefels aus den Sodariickstanden. Zur 
Entwicklung von Koblensaure stellt sich die Benutzung von Salzsaure und 
Kalkstein in vie len }'1illen zu teuer und soli die in del' vulcanischen Eifel 
naturlich vorkommende Kohlensaure neuerdings zu fester Masse compri-

7* 
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mirt werden. In der Kupferextraction aus malachitischen Schiefel'll' ver
sucht man statt del' Salzsaure Schwefelsaure anzuwenden und ist iiberhaupt 
in letzter Zeit vielfach bemiiht, bei steigendem Preise die Salzsaure thun
lichst zu ersetzen. 

Die deutsche Salzsaure - Production belauft sich pro Jahr annahel'lld auf 
126 450 t (von 18 Sodafabriken), dazu 'kommen aus den bestehenden 8 Pot
aschefabriken noch etwa 22 000 t, zusammen also 148450 t Salzsaure von 
20 0 B. (Die Sulfatproduction, welche direct an die G1ashiitten verkanft wird, 
ist hierbei nicht beriicksichtigt und wurde angenommen, dass die gleichen 
Quantitaten Sulfat aus den Riickstanden del' Salpeter-Fabrikation zur Her
stellung von Soda benutzt wiirden.) 

So dafa b I' i k a ti 0 n. Die deutsche Sodafabrikation hat in den letzten 
Jahren einen lebhaften Aufschwung genommen. Die Gesamtproduction an 
calc., caust. und cry st. Soda, welche auf 100 Proc.Natriumcarbonat be
rechnet, im Jahre 1877 etwa 42500 t betrug, ist im Jahre 1883 auf 
115 500 t gestiegen. Hiervon werden heute etwa 56 200 t nach dem alten 
LEBLANc'schen Verfahren hergestellt und etwa 59 100 t nach dem Am
moniakverfahren, wahrend 1877 letzteres kaum ein Fiinftel del' Gesamt
production ausmachte. 

Del' Preis fiir calc. Soda, welcher VOl' 1877 durchschnittlich 23 .4t pro 
100 kg betrug, stellt sich heute in gewiihnlicher Waare auf circa 12-14 .4[, 
wahrend allerdings Specialitaten hoher bezahlt werden. Die Verkaufspreise 
sind also um 45 Proc. gesunken und die Production ist auf mehr als das 
doppelte Quantum gestiegen. Mit Beriicksichtigung des geringen Exportes 
ist del' deutsche Consum jetztdoppelt so gross wie vor einigen Jahren, so 
dass die so verbreitete Soda consumirende Industrie seit Regulirung del' Zo~le 
einen iiberaus lebhaften Aufschwung genommen haben muss . 

. Was die Zunahme del' Production von Ammoniaksoda betrifft, so ent
wickelt sich diese Fabrikation nicht allein in Deutschland, sondel'll auch in 
anderen Landel'll mehr und mehr. In Amerika und Russland werden Fa
briken nach SOLVAY'S Verfahren gebaut. In Oesterreich betreibt man die 
Ammoniaksodafabrikation in Szczakowa (Galizien) und wird del' Oesterreichische 
Verein fiir chemische und metallurgische Production in Aussig das SOLVAY
sche Verfahren einfiihren und gegen Ende 1884 in Ebensee die Fabrikation 
eroffnen. LUDWIG ~IOND fabricirt seit 1875 nach SOLVAY'S Verfahren Ammoniak
soda in England und zwar in Northwich und in Sandbach. Die Production, welche 
nach wenigen Jahren schon 52000 t pro Jahr betragt, soli gegenwartig aus
gedehnt werden. 

Die Ammoniaksoda-Fabrikation war bestrebt, aus dem Kochsalz auch das 
Chlor zu verwerten, wahrend die Fabrikanten nach LEBLANC auf die Wieder
gewinnung des Schwefels aus den Sodariickstanden ihre Hoffnung setzten. 
Die an das SCHAFFNER-HELBIG'sche Verfahren gekniipften Erwartungen haben 
sich insofern bestatigt, als es. bei den grossartigen Versurhen von CHANCE 
in Birmingham gelungen ist, mit Hilfe des Chlormagnesiums aus den Soda-
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riickstanden in so vorteilhafter Weise Schwefelwasserstoff zu gewinnen und 
denselben durch einfache Verbrennung zur Schwefelsaure-Fabrikation zu be
nutzen, dass der Schwefelkies in Zukunft bei gegenwartigen Preis en ein zu 
teueres Rohmaterial gewesen ware. - Die Schwefelkies - Producenten in 
Spanien haben sieh bereit erkHirt, von 1885 an ihre Preise von 6 pence p. p. c. 
Sehwefel in der Tonne Kies auf 3-4 pence zu reduciren und sind in 
Folge dessen einstweilen wie es scheint weitere Experimente vo';;' CHANCE 
eingestellt. 

Die Gewinnung der Salzsaure als Nebenproduct der Ammoniaksoda- Fa
brikation ist durch JlIOlm wesentlich weiter gefiirdert worden. Sein Verfahren 
besteht nach seinen Mitteilungen in Folgendem: 

Die nach Abfiltrirung des Bicarbonats bleibenden Laugen werden in 
einem Destillations-Apparat erhitzt, bis aile fliiehtigen Ammoniaksalze abge
trieben sind. Anstatt die fixen Ammoniaksalze nun mit Kalk zu zer
setzen, werden die Laugen eingedampft, das sich ausscheidende Koehsalz wird 
ausgekriickt und in der Sodafabrikation wieder verwertet. Wenn geniigende 
Concentration erreicht ist, wird die Lauge zum Krystallisiren gestellt und 
nach A uskrystallisirung des Chlorammoniums wird die l\futterlauge in der
selben Weise weiter behandelt. Das gewonnene Chlorammonium wird mit 
zwei Aequivalenten Schwefelsaure in eisernen oder bleiernen Pfannen erhitzt 
'lnd die entweichenden Salzsauredampfe auf bekannte Weise condensirt oder 
direct zur Chlorerzeugung verwandt. Samtliche Salzsaure entweicht unter 
250 0 C. unvermischt mit Luft. 

Der in der Pfanne bleibende fliissige Riickstand besteht aus doppelt
-schwefelsaurem Ammoniak. Zur Ueberfiihrung desselben in einfach sehwefel
saures Ammoniak werden in die heisse Fliissigkeit ammoniakalisehe Dampfe 
eingeleitet, wie dieselben durch Destillation von Gaswasser erhalten werden, 
und das sich bildende einfach schwefelsaure Ammoniak wird ausgefischt. Oder 
mau lasst den fliissigen Riickstand auf Platten erkalten und setzt die so ge
wonnene feste l\Iasse in Kammel'll ammoniakalischen Dampfen aus; hierzu 
kiinnen die bei der Leuchtgas- und Coksbereitung gewonnenen Gase direct 
verwandt werden. l\fan kann auch das doppelt schwefelsaure Ammoniak mit 
der geeigneten Menge von Kalkphosphaten mischen, so dass die freie Schwefel
saure fiir die Bildung von Superphosphaten hinreicht; auf diese Weise wird 
ein ammoniakalisches Superphosphat erzielt von der geeigneten Zusammen
setzung fiir die Landwirtschaft. 

Est ist zu beriicksichtigen, dass nach dies em Verfahren der sonst zur 
Wiedergewinnung von Ammoniak erforderliche Kalk gespart und das in den 
Laugen in betrachtlichen Quantitaten vorhandene Kochsalz wiedergewonnen 
werden kann, und wenn auch die Kosten der Salzsaure nach dem neuen 
MOND'schen Verfahren noch nicht berechnet werden kiinnen, so diirfte es doch 
die LEBLANc'schen Sodafabriken hindel'll, ihre Salzsaure-Preise resp. die Preise 
von Cblorpraparaten in wiinschenswerter Weise hoch zu halten. Es ist also 
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leicht moglich, dass hierdurch in dem Concurrenzkampfe der Ammoniaksoda
Fabrikation ein weiterer Vorteil wird. 

Aber auch in der Fabrikation selbst hat das relativ junge Verfahren, 
gegeniiber dem fast 100 Jahre alten wesentliche Forlschritte gemacht. Die
selben bestehen hauptsachlich darin, dass die Production in einem zusammmen
hiingende_n System von Apparaten, welches von SOLVAY ein Element genannt 
wird, von Jahr zu Jahr gewachsen ist. - Wah rend friiher ein Element per 
24 St. 10 t calc. Soda lieferte, steigerte sich die Production in den letzten 
Jahren auf 15, 22 und sogar seit wenigen 1fonaten auf 30 t. Welche Vor
teile im Ammoniakverbrauch, im Arbeitslohn, in den geringen Anlagekosten 
durch solche FortschriUe resultiren, ist leicht begreiflich. Die niedrigen 
Preise fur Ammoniaksalze sind dem neuen Verfahren ebenfalls sehr vorteil
haft, und es solI en neben SOLVAY auch verschiedene deutsche Ammoniaksoda
Fabriken recht giinstige Betriebsresultate aufzuweisen haben. 

Sonstige Natriumverbindungen. 

Einige Chemiker versuchen, N a tri u m chI ora t rein herzustellen und das
selbe an die Stelle des Kaliumchlorats zu setzen. Wegen der nahezu glei
chen Loslichkeit des Natriumchlorats und Chlornatriums war die Trennung 
dieser Korper durch KrystaUisation und damit die einfache Uebertragung des 
Kaliumchloratverfahrens auf die Natriumverbindung nicht gut ausfiihrbar. 

F. MUCK in Bochum wendet sein Verfahren zur Gewinnung von Strontium
chlorid (D. P. 23372; vgl. s. 120) auf die Trennung des chlorsauren Na
triums oder Salmiaks von Chlornatrium an. (D. P. 25785 yom 12. Juni 1883.) 
Reisse Soda- oder Aetznatronlosung wird mit Chlorgas gesattigt, einge
dampft und der Riickstand mit heisser, gesattigter Kochsalzlosung behan
delt. Hierdurch wird natiirlich kein Chlornatrium, wol aber chlorsaures 
Natrium gelost, welches nach hinreichender Sattigung beim Erkalten heraus
krystallisirt. 

Aus einem Losungsgemisch von Ammoniumchlorid mit Natriumchlorid 
und anderen Salzen, z. B. den Mutterlaugen des Ammoniaksodaprocesses, 
wird Salmiak in fester Form gewonnen, indem dieselben nach dem Abdestil
liren fliichtiger Ammoniumverbindungen ohne Kalk (mit oder ohne vorherigem 
Aussoggen von Kochsalz) zur Trockene verdampft werden, und der Trocken
riickstand mit heisser gesattigter Kochsalzlosung behandelt wird. Es lost 
sich hierbei reichlich Salmiak, der beim Erkalten in grosser Menge heraus
krystallisirt. 

EDMUND KNOWLES MUSPRATT in Seaforth RaIl bei Liverpool und GEORG 
ESCHELLMANN in Wid ness (D. P. 27729 vom 6. November 1883) stell en durch 
die Behandlung von Magnesiamilch mit Chlor eine Losung von Magnesium
chlorid und Chlorat dar, welche durch Eindampfen und Krystallisiren von 
einem Teil des ersteren befreit und danri mit Natriumhydroxyd oder Car
bonat oder einem Gemisch von beiden behandelt wird. Magnesia odeI' 
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Magnesiumcarbonat scheid en sich aus und werden durch Decantiren entfernt. 

Aus der Liisung scheidet man zunachst durch Eindampfen Natriumchlorid und 

dann durch Erkaltenlassen Natriumchlorat ab. Der Decantationsriick

stand wird gewaschen und, falls er aus l'iIagnesia besteht, direct, oder wenn 

er ganz oder zum Teil aus Magnesiumcarbonat besteht, erst gebrannt und 
dann wieder zur Chloroperation benutzt. (Vg!. M. u. E.'s, sowie WELDON'S 
Verfahren zur Darstellung von Kaliumchlorat auf S. 109). 

Die Darstellung von Alkalisulfiten (fiir Bleichzwecke, zum Auslaugen 

von Holz u. S. w.) ist der Gegenstand einiger neuer Verfahren. Das von 
GUST. CAREY und FERD. HURTER in Widnes (Eng!. P. 5412 vom 13. Novem
ber 1882) besteht darin, gasfiirmige schweflige Saure mit trockenem odeI' 
nahezu trockenem, einfach gewassertem Natriumcarbonat, welches in einem 
mit Riihrwerk versehenen Gefasse sich befindet, in Beriihrung zu bringen. 
Die dabei entwickelte Kohlensaure wird zur Fabrikation von Natriumbicarbonat 
benutzt. In Folge der Reactionswarme wird ein trockenes Bisulfit auch aus 
etwas feuchtem Natriumcarbonat erhalten. 

Ein Verfahren von J. ClIo KUDELSKI in Tiffanges, Vendee (D. P. 23585 
vom 11. Angust 1882, Eng!. P. 3773, 1882) besteht darin, Sulfate mit HiIfe 
von Calciumoxyd oder Calcium carbonat unter Einwirkung von schwefliger 
Saure in Sulfite und Bisulfite umznwandeln. Man leitet durch mit Calcium
oxydhydrat oder Calciumcarbonat versetzte Losungen von Natrium-, Kalium-, 
Magnesium- oder Ammoniumsulfat schweflige Saure. Es bilden sich die Sulfite 
bezw. Bisulfite unter Abscheidung von Gyps. Der dazu verwendete Apparat 

besteht aus einer Reihe von mit Riihrern versehenen Kufen, in denen die 
Lauge und schweflige Saure sich entgegenstriimen. 

C. A. FAURE in Paris. Behandlung von Alkalisalzen in hoher Tempe
ratur. (Eng\. P. 6058 vom 19. December 1882.) Der Zweck der Erfindung 
ist die Fabrikation von metallischem Natrium, sowie von Alkali
cyaniden mit Hilfe des Luft-Stickstoffs. 

In delll Verfahren wird neben ansserer Erhitzung noch die hohe, durch 
Elektricitat erzeugte Temperatur zur Zersetzung der Alkaliverbindungen an
gewendet. Die lIfateriaIien kommen am unteren Ende einer verticalen Re
torte, in der sie von aussen erhitzt werden, in einen Raum, wo sie der Ein
wirkung elektrischer Strome ausgesetzt werden. Zugleich kann hier Wasser

stoff oder zum Zweck der Darstellung von Cyaniden Stickstoff eingeleitet 
werden. 

POTTER und HIGGIN in Bolton, Lancaster. Verfahren zur DarsteIIung 
von Natriumbichromat. (D. P. 26944 vom 12. Juni 1883.) 

Chromerze werden mit Aetz- oder kohlensaurem Kalk und Natriumsulfat 

gegliiht und die Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt. Behufs Fallung von 

Thonerde und Kieselsaure und,Umwandlung des gebildeten Monochromates in 
Bichromat wird die Lauge mit Salzsaure neutralisirt. Die filtrirte Losung 
wird bis zur Ausscheidung von Sulfat- und Kochsalz-Krystallen eingedampft. 
Die letzteren werden herausgesoggt und durch Waschen mit einer ge-
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sattigten Chlornatrinmliisung von anhaftender Chromatliisung befreit. Die 
Kochsalzliisung wird eingedampft und dient zur Gewinnung des Natrium
sulfates fur die Chromerzschmelze. Die von Chlornatrium befreite Bichromat
lasung wird schliesslich im Vacuum bei Anwesenheit von Sauerstoff zur 
Trockene gedampft. 

Statistik. 
Salzgewinnung in Deutschland im Jahre 1882/83 nach den 

steueramtlichen Angaben. 

~ '" Gewonnene feste Salzproducte " -,:; ". "'0 
6,0 ~ oo~ 
bO" ,:;" 

I~e~ ~'C " VbO 
,0- ~~ ~1J~ ~§~8 " Kry- Anderes Zu-~I=Q 00':; (J) ::;::1.,-4 

~~fJ~ .. ,:; ~"" ~ Siede-Ss ·S·~ .S ~§ stall- Stein- ~~ .~ sammen 
"" salz. 

00 "'" ""..c:I ,:;~ d'~= salz salz ..c: ar drIJ Sp.5-8 ... " ~'~$~ ~.~ " ~'" ,:; .~ " 
" ~ ... z inoo~ 
';;l ~oo 
00 00 

~';;l Tonnen. Tounen. Tonnen. Tonnen. Tonnen. 
-- ---------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Preuss. Provo Posen. .. 1 1 - - 55154 202601 223 75637 

" " 
Sachsen .. 3 6 1 59188 71719 109000 I H01 241508 

" " 
Hannover - 11 - - - 82969 4116 87085 

" " 
Westfalen - 9 1 - - 278271 513 28340 

Andere prenss.Provinzen 1 3 3 - 809 13665 5 14479 

Zns. preuss. Dir. Bez. 5 30 5 59188 127682 253721 6458 447049 

Bayern ........... 1 6 - - 955 45007 756 46718 
Wiirttemberg ....... 2 4 - 18 87425 28141, 187 115771 
Baden ............ - 3 1 - - 30705 252 30957 
Hessen ........... - 3 - - - 15579 - 15579 

Mecklenburg ....... - 1 - - - 1514 - 1514 
Thiiringen ......... 1 6 - - 27818 37333 1259 66410 
Brannschweig ....... - 2 - - - 7118 i66 7284 
Anhalt ........... 1 - - 30 13554 - - 13584 
Elsass-Lothringen . . . . - 7 - - - 52138 - 52138 

Einnahme vom Salz innerhalb des deutschen Zollgebiets im 
Etatsjahre 1882/83. 

Netto-Ertrag der Abgaben S alz v erwend u ng z us te uerfrei en Z wec ken 

in der Landwirtschaft in der Industrie 
an an 

Salz- Salz-
znsam- auf den in Soda- und in anderen 

zur Vieh- zur 
men Kopf Glaubersalz- Iudustrie-

steuer zoll fiitterung Diingung fabriken zweigen 

1000 .Jt 1000 .Jt 1000 .Jt 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 

38461'613522'0141 983'61 0'931 97885 I 3066 II 148300 I 40900 
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Salzverbrauch innerhalb des deutschen Zollgebiets in den 
Etatsjahren 1880/81 bis 1882/83. 

Absatz der deutschen Salz· Salzverbrauch productionsstKtten 
--~------~---

Einfuhr 
I zu Speise- I: I' zusammen 

II Speisesalz uud 
im nach 

yon zweckeni zu i'steuerfreiesSalz 
zusam- fremdem I steuer-Zoll- demAus-

I auf I: freieu I', IDell Salz uber- auf 
gebiet lande den , Zwecken 1 den 

haupt Kopf 
, 

Kopf 
Tonnen. Tonnen.j Tonnen. Tonnen. Tonnen. kg I Tonnen.l. Tonnen. kg 

1880/81 5i7 645161001'738646 37602343389 
598379 1447511743130 36074343718 

7'711276 11811619 507 13'9 
1881/82 

606216203671[809887 35802351644 
7'6 i,292 5671163(} 285 14'1 

1882/83 7'7 '290 151.641 795 14'2 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedruckt, die 

Einfuhr Ansfnhr 

Waarengattung 
YOm I yom 1. Jnli vom yom 1. Juli 

1. Januarbis 1883 bis LJanuarbis 1883 bis 
Ende De- Eude Juui Ende De- Eude Juni 

cember 1883'1 1884. cember 1883. 1884 . 

an Soda, calcinirter .'i4 722 44165 44864 80046 

" 
Soda, roher, auch krystalli-
sirter 93298 81290 35631 40975 

XI. Kaliumverbindungen. 

Nach dem D. P. 10i72 von NAHNSEN*) geschieht die Verarbeitung 
des Kaini t s dadurch, dass derselbe durch Gliihen zersetzt wird, einerseits 
in entweichende Salzsiiure und Wasser, andererseits in einen festen, aus 
~fagnesia, Kaliummagnesiumsulfat und beigemengtem Steinsalz bestehenden 
Riickstand. Dieses Verfahren wird von NAH~SEN nach dem D. P. 24744 yom 
2~. ~Iai 1883 insofern abgeandert, als der Kainit bis zum Schmelzen erhitzt 
wird. Das Chlormagnesium im Kainit zersetzt sich dann bedeutend schneller 
und bei geniigend lange fortgesetztem Gliihen findet eine Zersetzung des bei
gemengten Chlornatriums durch das Magnesiumsulfat des Kainits in Salzsaure, 
~fagnesia und Natriumsulfat statt. Diese Reaction kann durch Zusatz von 
Magnesiumsulfat beschleunigt und vervollstiindigt werden. 

Die CONSOLIDIRTE~ ALKALIWERKE in Westeregeln haben ein Verfahren zur 
Herstellung von Schoenit odeI' Kaliumsulfat aus zersetzten Carnal
liten und Magnesiumsulfat angegeben. (D. P. 27404 yom 28. August 
1883.) Rohsalz wird auf kiinstlichen Carnallit verarbeitet. Diesel' wi I'd durch 
Maceration mit del' spiiter entstehenden Schoenitmutterlauge zersetzt. Durch 
diese Operation wi I'd del' Chlorkaliumgehalt verdoppelt, wiihrend die Mutter-

') Techn.· chem. J aln·b. 1881, S. GG. 
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lauge entsprechend reicher an Chlormagnesium geworden ist. Die Masse wird 
dann mit Magnesiumsulfatlauge in entsprechendem Verhiiltnisse unter Um
riihren angewarmt. Es scheidet sich beim Erkalten Schoenit ab, welcher 
ungefahr 65 bis 70 Proc. des angewendeten Chlorkaliums ausmacht, wahrend 
das iibrige in del' Lauge geliist bleibt. Diese Mutterlauge wird dazu benutzt, 
um den kiinstlichen Carnallit zu zersetzen. Die Lauge, welche nach dem 
Zersetzen des Carnallits entsteht, kann nach Belieben entweder verdampft 
werden, wobei sie kiinstlichen Carnallit liefert, welcher in den Process wieder 
eintritt, odeI' sie kann als Liiselauge fiir Rohsalz dienen. 

Bei Vienenburg am Harz ist ein Kalisalzlager erbohrt worden, welches 
fast gleiche geognostische Durchschnitte zeigt, wie das Stassfurter Lager. 

Ein Auslaugeapparat fiir in Wasser losliche Salze von F. W. DUPRE 
in Stassfurt (D. P. 25018 vom 20. Marz 1883) ist folgendermaassen beschalIen. 
Unter dem Siebboden des Auslaugegefasses, auf welchem die zu losenden Salze 
gebracht werden, sind Stralapparate in del' Weise angeordnet, dass sich die 
SaugolInung derselben unter dem Siebboden, die AusstossiilInungen iiber dem
selben befinden. Hierdurch wird neb en constant steigender Erhitzung eine 
continuirliche Circulation del' Laugen aus dem Raum unter dem Siebboden 
nach demjenigen iiber denselben bewirkt. 

Eine Schabevorrichtung an Salpeter- und Chlorkalium-Trocken
apparaten ist an G. SAUERBREY in 8tassfnrt patentirt (D. P. 24080). An dem 

Fig. 45. 

schmiedeisernen Rahmen des um die Achse A drehbaren Riihrwerkes ist ein 
gusseisernes Bett t befestigt, welches als Trager fiir die Schraubenspindel d 
dient, auf welcher del' mit Abkratzmessern kkl versehene Schlitten l wahrend 
der Drehung des Riihrwerkes automatisch hin- und hergleitet. Del' zur Her
vorrufung und Umkehrung der Bewegung der Schraubenspindel d dienende 
Mechanismus besteht aus dem seitlich auf del' Schraubenspindel verschieb
baren Sternrade b und den Anschlagsarmen a und a', sowie aus del' 8toss
stange e in Verbindung mit dem Wurfgewicht n auf dem Hebel m. 

C. ENGLER und C. BADER in Karlsruhe geben Neuerungen an Appa
raten zur Darstellung von Blutlaugensalz an. (D. P. 23132 vom 
19. Juli 1882.) Das gewiihnliche Verfahren zur Fabrikation von B1utlaugensalz 
bedingt grosse Verluste dadurch, dass die auf der flachen Schicht geschmoI-



Kaliumverbindungen. 

zener Potasche schwimmenden stickstoffhaltigen Stoffe 

verbrennen und die entwickelten stickstoffhaltigen 
Gase nur durch eine dunne Schicht Potasche strei

chen und deshalb zum grossen Teil unabsorbirt 

entweichen. Die Erfinder schmelzen nun die Pot
asche in stehenden Cylindern E (Fig. 46) und driicken 
mittelst eines Kolbens d die stickstoffhaltigen Materia
lien bis auf den Boden des Cylinders, so dass dem 
Verbrennen vorgebeugt wird und die Gase eine sehr 
hohe Schicht geschmolzener Potasche durchstreichen 
mussen. Die Schmelze wird bei c abgezogen. Die 
dennoch nicbt absorbirten Gase werden durcb eine 
Condensationsvorrichtung geleitet, wo Ammoniak 
zuriickgebalten wird. Die Schmelzcylinder kiinnen 
anstatt aus Eisen aucb aus kieselsaurearmem feuer

festem Tbon oder basiscben Steinen hergestellt sein. 

107 

Fig. ~G. 

Die Cylinder E werden oben durch zwei seitliche Feuerungen gebeizt; die 
Feuergase zieben nach unten und bei m abo 

VICTOR ADLER in 
Wien hat folgenden 
Apparat zur Erzeu

gung von Cyaniden 
der Alkali- und 

Erdmetalle mittelst 
Sti ckgas angege ben (D. 
P.24334,Fig.47). Die 
vom Roste r kommen
denFeuergase werden 
durch ein System von 
etagenweise uber ein
ander angeordneten, 
parallelen resp. ge
kreuzten Eisenriibren 
a, welche im Innern 
durch Rohre aus feuer
festem Material gegen 
die zerstiirende Wir

kung der hohen Tem
peratur gescbiitzt sind, 
bebufs Erhitzung des 
diese Rohre allseitig 
umgebenden und in 
Cyanide iiberzufiih
renden I1fatE;rials, wel-

}-ig.4i. 
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ches durch Trichter m in den inneren Of en F eingefiihrt wird, geleitet und 
umspiilen vor ihrem Entweichen in die Atmosphare bei 0 noch die Reci
pienten R., um den durch dieselben dem Of en bei f zngefiihrten Stick stoff 
vorzuwarmen. Die zur Unterhaltung der Feuerung dienende Luft tritt bei 
h von aussen in die Rohre j, erwarmt sich in denselben und kiihlt dabei 
gleichzeitig das fertige Product im unteren Teil desOfens ab, welches durch 
die Fliigelwelle l, bei aufgezogenem Schieber 8 in den Wagen W geschafft 
wird. Die aus dem Of en entweichenden Gase werden dnrch Leitung g 
ebenfalls der Feuerm.g zugefiihrt. 

H. KUNHEnI in Berlin u. H. ZUUfERMANN in Wesseling bei Koln. Ferro
cyanverbindungen aus den ausgcnutzten Reinigungsmassen der 
Gasfabriken oder anderen ferrocyanhaltigen Massen. (D. P. 26884 vom 
6. Juli 1883.) Die Behandlung der Gasreinigungsmassen mit Kalkmilch 
liefert eine schlechte Ausbeute, die mit iiberschiissiger Aetzalkalilauge ist 
nicht iikonomisch. Die Erf. verfahren so, dass die vorher entschwefeltell und 
event!. durch wassrige Auslaugung von den loslichen Ammoniaksalzen be
freiten Massen in lufttrockenem Zustande mit pulverfiirmigem Aetzkalk ge
mischt werdlln. Die trockene ~1ischung wird in einem geschlossenen Apparat 
auf 40 bis 100 0 erwarmt, um das in nicht liislicher Verbindung vorhandene 
Ammoniak auszutreiben. Dann wird die ~fasse einer methodischen Aus
laugung mit Wasser unterworfen. Die event. infolge der Anwesenheit von 
Ammoniak alkalisch reagirende Ferrocyancalciumlauge wird genau neutralisirt 
und dann zum Sieden erhitzt, wobei schwer losliches Ferrocyancalcium
ammonium, Ca(NH4)2FeCy6, ausfiillt. Dieser Korper wird durch Behandlung 
mit Aetzkalk in geschlossenen Gefiissen zersetzt. Unter Entweichung von 
Ammoniak erhalt man reine Ferrocyancalciumlauge, welche auf Berliner Blau 
verarbeitet werden kann. Um Blutlaugensalz zu gewinnen, wird die Lauge 
eingedampft und mit soviel Chlorkalium versetzt, dass Ferrocyancalciumkalium, 
CaK2FeCy6, ausfiillt. Dies Doppelcyariir wird durch Kochen mit Kalium
carbonat in Blutlaugensalz iibergefiihrt. Auf diese Weise ist die Halfte des 
bisher verwendeten Kaliumcarbonats durch das viel billigere Chlorkalium er
setzt. Auch kann man in diesem Verfahren das KaJiumcarbonat durch Soda 
ersetzen. 

G. DEVIGNE inLille will Ferrocyanide (Engl.P.1112 v.1.Marz 1883) 
aus Retorten- oder Hochofengasen oder dgl. gewinnen. Nachdem die
selben gekiihlt und von teerigen Stoffen befreit worden sind, werden sie 
durch ein Gemisch von gepulverten Sodakrystallen und Feilspanen eines 
kohlenstoff - und phosphorreichen grauen Roheisens geleitet. Es soli sich 
sofort aus den in den Gasen enthaltenen Cyanverbindungen Ferrocyannatrium 
bilden. Nach gehoriger Anreicherung wird die Masse ausgewaschen. 

Zur Herstellung des saUTen chromsauren Kaliums ersetzt PETER 
ROMER in Elberfeld (D. P. 24694 v. 10. Dec. 1882) die teueren Kalium
salze teilweise durch Natriumsalze beim Aufschliessen des Erzes. Fein ge
mahlenes Chromerz (100 T.) wird mit 150 T. Kalk, 40 T. Potasch~ und 30 T. 
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Soda in geeigneten Verhaltnissen gemischt und in Flammiifen oxydirt, bis 

kein Chromerz mehr vorhanden ist. Durch Auslaugen der Schmelze, wobei 
man einen Zusatz von liislichen KaIiumsalzen, falls es erforderlich ist, macht, 

erhalt man Laugen, die chromsaures Natrium und chromsaures Kalium ent
halten und welche durch Eindampfen auf 30 bis 400 B. gebracht werden. 
Beim Ansauren der erkalteten Laugen mit der nach der Formel 

K2Na2 Cr2 08+ H2 S04 = K2 Cr207 + Na2 S04 + H20 

erforderlichen Menge Schwefel- oder Salzsaure scheide't sich saures chrom
saures Kalium aus, wahrend das schwefelsaure Natrium in Liisung bleibt. 
Potasche und Soda kannen durch aile laslichen Kalium- und Natriumverbin
dungen ersetzt werden. 

W. WELDON in Burstow wendet bei Fabrikation von Kaliumchlorat 

nach dem Eng!. P. 98 vom 8. Januar 1883 zur Herstellung des rohen Chlorat 
statt Kalk J\:fagnesiahydrat an, welches durch Einwirkung von Chlormagnesium 
auf Calcinmsulfhydrat (aus SodarticksHinden) erhalten wird. Der dabei ent
wickelte Schwefelwasserstoff wird wie gebrauchlich verwertet. Durch die Be
nutzung des Magnesiahydrats wird bestandig Chlormagnesium fiir die Schwefel

regeneration aus Sodariickstanden wieder erzeugt. 
Letzteres Verfahren ist in dem Engl. P. 99 vom 8. Januar 1883 weiter 

ausgefiihrt. Nachdem die Liisung von :1lIagnesiumchlorat und lIIagnesium
chlorid zur Fallung von Kaliumchlorat gedient hat und das Auskrystallisiren 
derselben vollendet ist, wird die :1lIutterlauge mit einer Lasung von Calcium
sulfhydrat behandelt, welche man durch Erwarmen von Sodariickstand mit 
Wasser unter Druck oder durch Behandlung von Sodariickstand und Wasser 
mit Kohlensaure darstellt. Es entwickelt sich Schwefelwasserstoff und Chlor
calcium und lIIagnesiahydrat bleiben zuriick, welch letzteres wiederum nach 
dem Engl. P. 98 benutzt wird. 

Auch ED. KNOWLES MUSPRATT in Liverpool und G. ESCHELMANN in Wid
ness haben die Anwendung von Magnesia an Stelle von Kalk bei der 
Kaliumchloratfabrikation patentirt erhalten. (D. P. 26698 v. 4. Septbr. 1883.) 
Die Lasung von JlIagnesiumchlorat und Chlormagnesium wird mit Chlor
kalium versetzt und abgedampft, bis Kaliumchlorat auskrystallisirt. Die 
:1lIutterlaugen werden eingedampft, und die :1lIasse wird durch Erhitzen in 
Magnesia und Chlor zersetzt. 

Nach dem Zusatz-Patent (D. P. 27730 vom 6. November 1883) verfahren 

die Erfinder folgendermaassen: Die lIIagnesiumchlorat (1 Aequivalent) und 
Magnesiumchlorid (ca. 5 Aequivalente) enthaltende Lauge wird bis zu 35 bis 
40° B. concentrirt, abgekiihlt und von dem sich ausscheidenden :1lIagne&ium

chlorid getrennt. Die nun noch 4 Aequivalente Magnesiumchlorid auf 1 Aequi
valent Magnesiumchlorat haltende Lauge wird durch Kalium~hlorid unter 
Bildung von Kaliumchlorat und ~ragnesiumchlorid zersetzt, wobei sich das 
erstere der Hauptmasse nach abscheidet. Die hiervon resultirende, 5-10 Proc. 
vom Gesamtgehalt des Kaliumchlorates enthaltende Lauge wird mit Salzsaure 
und Wasserdampf behandelt, wobei Kaliumchlorid unter Freiwerden von 
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Chlor, welches durch Kalk odeI' Magnesia absorbirt wird, gebildet wird. 
Die Salzsaure im Ueberschuss enthaltende Liisung wird nun mit Magne
siumcarbonat neutralisirt und bis auf 45 0 B. eingedampft; beim Erkalten 
scheidet sich das Magnesiumchlorid aus, welches als solches dem Handel 
iibergeben oder durch Erwarmen wieder in Magnesia iibergefiihrt werden und 
zur Erzeugung von Kaliumchlorat benutzt werden kann. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt, die 

Einfuhr Ausfuhr 
Yom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 

Waarengattung 1. J anuar bis 1883 bis 1. J anuar bis 1883 bis 
Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 

cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

an Potasche 18568 20776 89 OIl 85243 

" 
Chilisalpeter . 1661846 1 999727 20915 19835 

" 
anderem Sal peter , roh und 
gereinigt . 43449 45222 65746 70034 

XII. Ammoniak. 

Ammoniak aus Gaswasser. - P. SEIDLER in Elberfeld erstrebt nach 
dem D. P. 26633 vom 9. August 1883 die Gewinnung des gesamten im 
Gaswasser enthaltenen Ammoniaks als Ammoniumcarbonat, indem das 
Gaswasser iiber C a I ci u m c a I' bon a t (Kalkstein, Kreide, Marmor, Dolomit etc.) 
oder anderen Carbonaten destiIlirt wird. Durch die Carbonate werden die 
nichtfliichtigen Ammoniaksalze zersetzt, Z. B. 2 (NH4 SeN) + CaC03 = Ca (SCN? 
+ (NH'? C03 odeI' (NH4)2 SO' + CaC03 = CaSO' + (NH4)2C03, und man er
halt samtliches Ammoniak des Gaswassers als Ammoniumcarbonat mit geringen 
Mengen von Ammoniumsulfid, da dieses durch Calciumca'rbonat nicht voll
standig zersetzt wird. Behandelt man nun dieses Gemisch in concentrirter 
wasseriger Liisung in geeigneten Apparaten mit Kohlensaure, so fiillt Am
moniumbicarbonat als kleinkiirnig krystallisirtes SaIz heraus, welches man von 
der Mutterlauge trennt und durch Sublimation in das kliufJiche kohlensaure 
Ammoniak verwandeln kann. Aus der Mutterlauge stellt man durch Ein
fliessenlassen von Schwefelsaure Ammoniumsulfat dar und benutzt die ent
weichende Kohlensaure zum Behandeln frischer Liisung von Ammonium
carbonat. - Dies Verfahren lasst sich auch anwenden zur Darstellung eines 
reinen sublimirten Ammoniumcarbonats aus Ammoniumcarbonat, wie solches 
z. B. bei del' trockenen Destillation von Knochen etc. odeI' in Gasanstalten 
gewonnen wi rd. - Die ammoniakalische Fliissigkeit, welche bereits als Kiihl
fliissigkeit gedient hat, wird in einen Turm geleitet, welcher mit Calcium
oder Magnesiumcarbonatstiicken gefiillt ist und in welchen von unten her 
Dampf einstriimt. 
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KUNHEm in Berlin entfernt das Schwefelammonium aus dem Gas

wasser, bevor dieses destillirt wird. Man lasst auf das rohe Gaswasser in 

kaltem Zustande einen intensiven und miiglichst zerteilten Strom von atmo
spharischer Luft einwirken. Hierbei findet eine Scheidung des Schwefel

ammoniums in Schwefelwasserstoff und Ammoniak statt. Del' iibergehende 
Schwefelwasserstoff mit dem U eberschuss von Luft wird durch fein zerteiltes 
Eisenoxydhydrat geleitet, welches in einer verdiinnten Lasung yon Erd

alkalien suspendirt ist. Es findet hierdurch eine vollstandige Absorption des 
Schwefelwasserstoffes statt und gleichzeitige Regeneration des gebildeten 
Schwefeleisens durch die oxydirende Wirkung del' iiberschiissigen Luft, wobei 
sich Scbwefel ausscbeidet und wieder Eisenoxydhydmt gebildet wird. (D. P. 
26422 vom 14. Juni 1883.) 

Anllnoniak aus Ofengasen. - Ueber die Bestrebungen, das Ammoniak 
aus den Gasen del' Hochofen und Coksiifen zu gewinnen, deren Wichtigkeit 
mehr und mehr einleuchtet, vgJ. die Capitel iiber Eisen und iiber Coksiifen. 
Hier seien einige besondere Verfahren erwahnt. 

J. ADDIE in Glasgow leitet (Eng!. P. 829 vom 21. Februar 1882) die 
Ofengase mit oder obne Zusatz von Wasserdampf durch einen Of en, del' 
mit Coks, zweckmassig unter Zusatz von Kalk, gefiillt ist und zum GJiihen 
erhitzt wird, so dass das Wasser sich zersetzt. 

Zur Gewinnung von Ammoniak aus Gasgemengen hat HANS NEu
MEYER in Niirnberg (D. P. 24511 vom 9. Januar 1883) folgenden Apparat 

(Fig. 48) angegeben: 
Die zur Absorption dienende 

Schwefelsaure wird heiss angewendet. 
Die Saure wird in dem Condensator 
B, in welchen die Ammoniak hal
tigen Gase vom Canal C her, die 
Drahtnetze e passirend, einstriimen, 
aus einem mit geschlitzten Dusen 
versehenen Druckrohre d aus Hart· 
blei gegen die Wandungen desselben 
gespritzt. In Folge dessen wird die 
Saure sehr fein zerstaubt unLl die 
Absorption des Ammoniaks ist mag
lichst vollkommen. Die heisse Fliis
sigkeit sammelt sich im unteren 
mit Heizschlange versehenen Teil 

des Condensators an und fliesst von 
da in ein heizbares Sammelgefass A. 

Fig. 4 . 

Durch eine Luftpumpe wird diesel be von hier wieder in das Zerstaubungs
rohr des Condensator,s gedriickt. Die Anordnung zweier Sammel- resp. 
Heizgef1isse gestattet cinen ununterbrochenen Betrieb. Die vom Ammoniak 
befreiten Gase entweichen durch Robr E in den Kamin. Auf diese Weise 
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erhiilt man eine heisse und concentrirte Liisung von Ammoniumsulfat, wel
ches nach dem Ablassen und Erkalten derselben auskrystallisirt. 

Bei einem Apparat zur Auswaschung von Ammoniak und Teer aus 
heissen Gasen von :1<'. LORENZ in Rendsburg (D. P. 26638 vom 14. Mai 
1882) ist in dem Gascanal eine Kiihlplatte angeordnet, auf welche aus einem 
Rohr fortwahrend kaltes Wasser tropft. Es wird dadurch eine Abkiihlung 
und Siittigung des Gases mit Feuchtigkeit bezweckt. 

1m D. P. 26976 bat F. LORENZ folgenden Apparat zur Auswaschung 
von Ammoniak und Teer aus heissen Gasen angegeben. Um die 
aus dem Canal A nach dem Condensator C striimenden heissen Gase besser 

Fig. 49. Fig. 50. 

abzukiihlen, und andererseits die aus dem 
ersten Turm F nach dem zweiten L 
striimenden kalten Gase wieder zu er
bitzen, damit die Absorption des in den 
letzteren noch enthaltenen Ammoniaks 
durch die verdiinnte Schwefelsaure voll
standig erfolge, ist der Apparat in fol

gender Weise eingerichtet. Die von dem Brennofen kommenden heissen 
Gase gehen durch den Canal A, in welchem sie durch auf die heisse Platte 
A' fliessendes und verdampfendes Wasser mit Feuchtigkeit geschwangert 
werden, in den Regenerator B und von dessen oberem Ende durch B' nach 
dem Condensator C. In dem Regenerator erfahren sie schon eine Abkiihlung 
dadurch, dass die vom ersten Turm F nach dem zweiten L striimenden 
kalten, durch den Regenerator geleitetim Gase ihnen, ohne sich mit ihnen 
zu mischen, einen Teil ihrer Ritze entziehen. Durch diese Einrichtung er
folgt die Condensation in C leichter und in ausgedehnterem ~Iaasse. Nach
dem die Gase nun von C bezw. D durch E in den ersten Turm F gelangt 
sind, treten sie, durch die von oben herabrieselnde Fliissigkeit abgekiihlt, 
oben aus dem Turm ]i' aus, um durch das Rohr K von unten in den Turm 
L zu gelangen. Die vom Robr K gefiihrten und den Regenerator B pas
sirenden kalten Gase nehmen aber hierbei einen Te,il der Ritze der von A 
nach C striimenden heissen Gase auf. Sie kommen daher heiss mit der 
Saure des Turmes L in Beriihrung, was, wie eingangs erwahut, die Absorptions
kraft der Saure erhiiht. 

Neben der friiher erwahnten Infusorienerde,*) die, mit Schwefelsaure ge
trankt, zur Absorption von Ammoniak aus L,euchtgas dient, wird 
n09b von VORSTER und GRUNEBERG im D. P. 254(;6 beansprucht die Anwen-

') Techn.-chern. Jahrb. 1884, 96. 
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dung von mit Schwefelsaure getriinkter Flugasche, Asbest, Bimstein, zer
kleinel'ten Chamotte-Ziegelsteinen- odeI' Thonwaaren-Brocken, zerkleinertem 

Glase, grobkornigem Sande oder Kies, getrockneter Ackererde, gemahlenem 

Gyps, Schwerspat, Schiefer, Thonschiefer, Porphyr oder Eisenerz, gemah

lener Steinkohle oder Coks, ausgelaugter Asche von Holz, Braunkohlen odeI' 
Steinkohlen einzeln odeI' im Gemenge mit einander. 

Ammolliak ans organischell StoWell. - H. STEFFENS in Miihlberg a. E. 
gewinnt das Ammoniak aus dem Alkohol der Melasse-Entzucke

rungs-Fabriken durch Ausfiillen mit Sehwefelsaure. (D. P. 23594 yom 
13.-Jan. 1883.) Der bei del' Destillation des Zuckerkalkes odeI' del' Laugen 
wiedergewonnene ammoniakalische Alkohol wird mit eoneentrirter Schwefelsaure 
versetzt, wobei sieh, wenn man bestimmte Concentrationen inne halt, festes 
schwefelsaures Ammoniak in kleinen Krystallen fast quantitativ abscheidet. 
Ist der Alkohol aber zu wasserhaltig, so scheidet sich eine eoncentrirte Lo
sung von sehwefelsaurem Ammoniak ab. In diesem Faile fiihrt man in 
diese eine heiss gesattigte Liisung von schwefelsaurem Kali mit der VorsicLt 

ein, dass sie nicht mit dem Alkohol in Beriihl'ung kommt. Die entstandene 
Liisung von sehwefelsaurem Kaliammoniak wird dann mit dem dal'iiber
stehenden Alkohol gemischt, wobei sieh krystallisirtes sehwefelsaures Kali
ammoniak bildet. 

Nach dem D. P. 24549 kann die Schwefelsaure durch Kohlensaure, 
schweflige Saure, Phosphorsaure, saures schwefdsaures Kali, saures schwefel
saures Natron und sauren phosphorsauren Kalk ersetzt werden. 

LYON PLAYFAIR und D. URQUHART in London verfahren bei der Am
moniakgewinnung aus bituminiisen Schiefern so (Eng!. Patent 3977 
vom 19. August 1882), dass diese vor der trocknen Destillation mit 2 bis 
3 Proc. Natronkalk gemischt werden. Dadurch wird mehr Stick stoff in Form 

von Ammoniak abgegeben als bisher, und da das Alkali eine betrachtliche 
Menge Schwefel zuruckhalt, wird das Oel sehr rein. Fur die Destillation von 
Torf, Steinkohle etc. wird eine viel gering ere Menge Natronkalk zugesetzt. 

ROB. TERVET in Clippens, Renfrew leitet zur Gewinnung von Am m 0-

niak aus Kohlen, Kohlenschiefern oder anderem kohlenstoffhaltigen 
Material (D. P. 27200 vom 10. October 1883) uber die in der Destillation 
befindlichen Stoffe Wasserstoff. An Stelle des reinen Wasserstoffes kann 

auch Wassergas angewendet werden. 
H. P. LORENZEN in Friedrichstadt hat mit dem im D. P. 9989 *) be

schriebenen Apparat zur Ammoniakgewinnung aus Knochen eine Gas- oder 
Generatorfeuerung verbunden. Gleichzeitig kann die Berieselung anstatt mit 
Schwefel- oder anderen Sauren mit Wasser bewirkt werden. (D. P. 24869.) 

HENRY WURTZ in New-York hat einen Apparat zur trockenen 
Des ti 11 a ti 0 n fester Substanzen organischer Natur, wie Kohle, Kohlenschiefer, 
Braunkohle, Holz, Torf, Seegras, Kleber der Starkefabriken, olhaltiger Samen, 
Oelkuchen, Fisch, Fleisch, Knochen, Leder, Haar u. S. w. angegeben. (D. P. 

*) Techn.-chem. Jahrb. 1882, S. 139. 
Biedermann, Jahrbuch VI. 8 
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Fig. 51. 

11 

Ammoniak. 

22163 vom 1. Aug. 1882.) Der
selbe (Fig. 51) besteht aus einem 
Destillirturm .A von oblongem 
Querschnitt und aus dem Heiz
of en K, in welchem vermittelst 
mehrerer starker Ringgasbren
ner das durch die gewundenen 
Heizrohren L streichende Gas 
erhitzt und dann durch die 
Verteilungsrohren N in das 
Innere der' Destillirkammei A I 
geleitet wird, wahrend die von 
der Heizung der Rohren L ab
gehende Warme zur Heizung 
des iiber dem Heizofen befind
lichen Dampfkessels Q benutzt 
wird. Der eigentliche Destillir
of en besteht aus der Vorkam
mer a, dem Destillirraum A 
und der Kiihlkammer Y. Die 

zu destillirenden Substanzen werden in eiserne Kasten oder Korbe B ein
gefiillt, welche dllfCh Haken C zu einer in den Of en herabhangenden Kette 
verbunden werden kiinnen. Die Vorkammer a ist von der Destillirkammer 
.A durch die mit Metallverschluss H versehenen Thiiren G G, die Destillir
kammer von der Abkiihlungskammer Y durch den nach unten herablass
baren mit ~fetallverschluss versehenen Boden S getrennt, wahrend die 
Kiihlkammer selbst durch die Thiir d und die Vorkammer durch die Thiir 
o gegen die aussere Luft abgeschlossen wird. Die frisch gefiillten 
Kasten werden auf Rollwagen Z oben in den Of en eingefiihrt, und an die 
bewegliche Tragstange B gehangt. Die Kasten mit abdestillirter Masse 
werden auf eben solchem Rollwagen aus dem Of en in die Abkiihlungs
kammer herausgefiihrt. 

G. BEILBY untersucht im Chem. Soc. Ind. Journ. III, S. 216 die Er
zeugung des Ammoniaks aus dem mineralischen Stickstoff. Der organische 
Ursprung der kohlenstoffhaltigen Ablagerungen jeder Art von Torf bis zu 
den bituminiisen Schiefern wird nicht bezweifelt. Die mehr oder weniger 
veranderten stickstoffhaltigen tierischen und pflanzlichen U eberreste verhalten 
sich bei der trockenen Destillation, wie die urspriinglichen Stoffe gethan 
haben wiirden. Die Eiweissstoffe geben bei der Destillation 1. Ammoniak, 
2. ein Oel, reich an basischen Kiirpern, 3. riickstandige Kohle mit einem 
starken Anteil des urspriinglichen Stickstoffs. Ebenso verhalten sich Torf, 
Braunkohle, Steinkohle, Schiefer. Wenn bituminiise Schiefer zur Gewinnung 
von Paraffiniilen destillirt werden, so werden von 100 Teilen N der ur
spriinglichen Substanz gefunden 
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als Ammoniak im wasserigen Destillat 

im Oel als basischer Teer 
17'0 
20'4 

im Riickstand oder Coks . 62'6 
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Bei del' Destillation des Oeles findet eine neue Verteilung des Stick
stoffs in wenig Ammoniak, basisches Oel und stickstoffhaltige Kohle statt. 
Bei der Fractionirung werden die stickstoffreichsten Destillate bei hiiheren 
Temperaturen, nahezu Rotglut, erhalten. Der Riickstand enthalt noch die 
weniger fiiichtigen stickstoffhaltigen Kiirper. Darin scheinen hiihere Glieder 
der Piccolinreihe, vielleicht auch Carbazol und Phenylnapbtylcarbazol ent
balten zu sein. 

Bei Laboratoriumsversuchen wurde durch Destillation eines bestimmten 
Scbiefers die doppelte Menge Ammoniak erhalten, als im Fabrikverfabren. 

Dies Jiegt daran, dass im ersteren Falle die griindliche Erbitzung der Coks 
die riickstandigen Basen unter Bildung eines Maximums an Ammoniak und 

eines Minimums an Stickstoff zersetzt hat, wobei die grosse Menge poraser 
Asche (etwa 90 Proc.) die Zersetzung befiirdert hat. Es ist klar, dass bei 
der DestiIIation von grossen Schieferstiicken unter Anwendung desselben 
Warmegrades eine ganz verschiedene Wirkung hervorgebracht wird, da die 

mimpfe durch eine starke Schicht heisser erdiger :Masse streichen miissen, 
und dabei zersetzt werden. Hierin Jiegt auch die Ursacbe der Verschieden
heit im Verhalten des Stickstoffs del' Kohlen und der Schiefer. Die Coks 
von ersteren geben bei Hellrotglut keinen Stickstoff aus, im Wassel'stoffstrom 

nach TERvET's Verfahren (s.oben) nur geringe Mengen, die Schiefercoks 
grosse :r.fengen. 

Es ist bekannt, dass die Menge Ammoniak vermehrt wird, wenn wah· 
rend der Destillation des Schiefers Dampf durch die Retorten geleitet wird. 
YOUNG und BEILBY erhielten dassel be ResuItat, wenn der Dampf iiber den 
rotheissen Riickstand geleitet wurde, nachdem die OeldestiIIation vollendet 
war. Indessen war die Verteilung des Stickstoffs noch unbefriedigend. Man 
erhielt von 100 Teilen N; 

als Ammoniak im wasserigen DestiIIat 
im Oel als basiscben Teer 
im Ruckstand oder Coks . 

24'2 
20'4 
55'3 

Jetzt hat B. in den Oak bank-Werken eine Retorte eingerichtet, in welcher 
Schiefer zuerst bei dunkler Rotglut in einer eisernen Retorte destillirt wird 
und darauf bei heller Rotglut in einer Retorte aus feuerfestem Thon der Ein
wirkung von Dampf unterworfen wird.*) lIierbei wird der Kohlenstoff des 
Riickstandes weggebrannt und der Stickstoff in Ammoniak verwandelt, so 
dass in der Asche fast kein Stickstoff zuriickbleibt. 

Die Verteilung des Stickstoffs wird durch folgende Zahlen gezeigt; 
als Ammoniak im wasserigen DestiIIat 74'3, 
im Oel als basi scher Teer . 20'4, 
im Riickstand 4'9. 

-----
*) Vgl. Techn.·chem. Jahrh. 1884. S.95. 

8* 
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Eine Scbwierigkeit bietet die Schmelzbarkeit der Ascbe dar, nachdem 
die Kohle entfernt ist. Durch eine neue Construction der Retorten (beziig
licb welcber wir auf das Original verweisen) wird diesel be einigermaassen 
iiberwunden. Von Vorteil ist es, etwas Luft mit dem Dampf einzulassen. 
Diese dient zur Verbrennung des Koblenstoffs, und die dabei entwickelte 
Wiirme bedingt eine Ersparnis an der iiusseren Heizung. Da die heissen 
Gase in die obere eiserne Retorte ziehen, so wird auch die Destillation des 
Scbiefers befordert. Es wurden auf diese Weise 10 Proc. fliissiger Kohlen
wasserstoffe und 25 Proc. fester Paraffine mehr gewonnen, als bei der Arbeit 
mit Dampf allein. Ein Nachteil des Luftzulasses ist die Vermehrung der 
uncondensirbaren Gase. 

Das Vorhergehende bezieht sicb auf die Gewinnung des Stickstoffs aus 
dem Coksriickstand. Nun ist es aber auch wabrscbeinlicb, vermittelst des 
ausgezeichneten GROUVEN'schen Verfabrens *) auch den Stickstoff des basiscben 
Teers als Ammoniak zu gewinnen. Da das Verfahren auf der Zersetzung 
von Kohle durcb Wasser, der Bildung -Von Kohlenoxyd, Kohlensiiure und 
Wasserstoff berubt, so ist die Wichtigkeit desselben als Mittel zur Erzeugung 
eines Heizstoffes einleuchtend. Wenn dabei 60 bis 70 Proc. des Stickstoffs 
der Koble als Ammoniak gewonnen werden konnen, so ist die okonomiscbe 
Beschaffung des Heizgases zweifellos. Allein zwischen dem theoretiscb voll
kommenen Process, wie er durch GROUVEN'S vortrefflichen analytischen 
Apparat **) illustrirt wird, und der Ausfiibrung im grossen Hegen nocb 
Schwierigkeiten. Die griisste ist diese: die Temperatur, bei welcber Koblen
stoff Wasser zersetzt (1100 bis 1200 0 ) liegt betriichtlich iiber derjenigen, bei 
welcber Ammoniak unter giinstigen Umstanden, d. b. Contactfliicbe und Zeit, 
zersetzt wird (500 0 nach RAMSAY und YOUNG). Es war daber niitig, die 
Beriihrung der Ammoniakmolecule mit den Contactflachen bei der Zersetzungs
temperatur moglichst zu vermeiden. Dies geschah durch GROUVEN in seinem 
analytischen Apparat durch die Anwendung einer Menge Dampf, welche das 
20- bis 30facbe der zu analysirenden Substanz ausmacht. Dies ist aber 
praktisch nieht durehfiihrbar. BEILBY hat einen Teil des Dampfes dureb 
Luft ersetzt und einen praktischen Apparat ausgefiihrt, in welchem das 
Ammoniak miigliehst geschiitzt werden kann. Mittelst desselben werden 
90 bis 120 Pfund Ammoniumsulfat per Tonne Kohle erbalten, d. b. 60 bis 
70 Proc. des vorhandenen Stickstoffs. Man lasst so viel Luft zu, dass etwa 
die Hiilfte Koble mit dieser, die andere mit Dampf verbrannt wird. 

L. MONO in Northwich hat nach dem Eng!. P. 3923 vom 13. August 
1883 gefunden, dass bei der Vercokung und Verbrennung von Kohle .eine 
niedrige Temperatur und nicht, wie gewiihnlich angenommen wird, eine hohe 
fiir die Bildung von Ammoniak giinstig ist. Fast der gesamte Stickstoff der 
Steinkohle wird als Ammoniak erbalten, wenn das Brennmaterial in Gegen
wart von Dampf unterhalb der Dissociationstemperatur verbrannt wird. Zu 

0) Techn.-chem. J ahrb. 1880, 168; 1882, 138; 1883, 78; 1884, 98 . 
.. ) Techn.-chem. Jahrb. 1883, 78. 
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dem Zwecke wird eim beschrankte Menge Luft mit viel fein zerteiltem 

Wasser oder Dampf in den Of en eingefiihrt. Die erhaltenen Gase sind 

reicher an Wasserstoff und haben griissere Heizkraft; auch die Menge Teer 

wird vermehrt. Die Temperatur kann auch durch Luft, die ihres Sauerstoffs 

beraubt ist, d. i. durch Ofengase herabgedriickt werden. - Dass die Disso
dation des Ammoniaks schon bei niedriger Temperatur (500 0 ) eintritt, ist 
bekannt, und GROUVEN leitet deshalb schon Wasser in seinen Coksofen, 

BEILBY (s. oben) Wasser und Luft. Es bleibt also kaum etwas neues an 
:MOND'S Patent. 

Nach TATLOCK wiirden aus den mit roher unvercokter Kohle arbeitenden 
HochMen Schottlands jahrlich 30000 Tons Ammoniak gewonnen werden 
kiinnen. Die Condensirung und chemische Fixirung desselben kiinnte, selbst 
in Anbetracht des augenblicklich niectrigen Preisstandes, von dem Fabrikanten 
mit einem Nutzen von mindestens 100 Proc. ausgefiihrt werden. Dennoch 
wird diese reichliche Quelle nur in verchwindend kleinem Maassstabe aus
gebeutet. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr Ausfuhr 

yom I yom 1. Juli Yom yom 1. Juli 
Waarengattung. 1. Jannar bis I 1883 bis 1. J anuar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juui Ende De- Ende Juni 
cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

an Ammoniak (kohlensaurem), 
Salmiak, Salmiakgeist ... 8717 12 51,1 10354 10 938 

" 
Ammoniak (schwefelsaurem) 278866 358987 1688 1332 

XIII. Alkalische Erden. 

1. Baryt und Strontian. 
Die N euerungen, uber welche zu berichten ist, erstrecken sich besonders 

auf die Darstel!ung von Strontium carbonat und Strontian. 
Die vollstandige Reduction des Ciilestins bezw. des Strontiumsulfats zu 

Schwefelstrontium mittelst Kohle erfordert einen Grad der Weissglut, welcher 
jeden Tiegel nach einmaligem Gebrauch zu Grunde richtet. Ausserdem macht 
die schwierige, nur partiel! sich vollziehende Zersetzung des reinen Schwefel
strontiums durch Kohlensaure es erklarlich, dass in der Praxis der billige 
Ciilestin noch nicht erfolgreich zum Ausgangspunkt einer fabrikmassigen 
Darstellung von Strontiumoxyd geworden ist. Um beide Uebelstande zu be
seitigen, fiihrt nun HUBERT GROUVEN in Leipzig Schwefelkalium in den 
Process ein. 

Das Schwefelkalium ist ein Kiirper, welcher in der Gliihhitze die Re
ductionskraft der Kohle weit ubertrifft, im Verein mit Kohle also den Cii-
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lestin schon bei relativ massiger Temperatur redu(liren kann. 1m Verein 
mit einfach Schwefelkalium lost sich ferner das Schwefelstrontium leichter 
in siedendem Wasser auf, als reines Schwefelstrontium. Drittens zeigte sich 
die Zersetzung einer heissen Losung von Schwefelstrontium und Schwefel
kalium durch Kohlensauregas schneller und completer fur beide Teile, als 
bei Behandlung jedes Teiles allein mit Kohlensaure. 

Das notige Schwefelkalium gelangt durch Vermischung des Colestin
mehles mit krystallisirtem, fein zerstossenem Kaliummagnesiumsulfat in den 
Process. Jm Verein mit Kohle gegliiht, reducirt sich dann zUl!-achst, und 
schon bei massiger Glut, jenes Doppelsalz zu Magnesiumoxyd und Schwefel
kalium. Leicht schmelz bar , greift letzteres die benachbarten Colestinmole
cule an. Als die fiir den Process beste ~Iischung' hat sich folgende ergeben: 

190 bis 200 kg Colestinmehl = 2 Atome Strontiumsulfat, 
202 " 205" krystallisirtes Doppelsalz = 1 At.Kaliummagnesiumsulfat, 

150" Steinkohlenmehl (Gaskohle), 
10" 15" Kaliumsulfat-Riickstand der vorigen Procedur. 

Diese Stoffe werden fein gepulvert, innigst gemengt und zusammenge
stampft bei Luftabschluss in gusseisernen cylindrischen Tiegeln von etwa 
110 mm lichtem Durchmesser und 800 mm Rohe, welche reihenweise in der 
Decke eines dafur leicht zu bauenden, mit Generatorgas geheizten Tiegel
ofens bangen, gegliiht. Nach jeder G1iihung (Kupferschmelzhitze), welche 
etwa 21/2 Stunden dauert, wird eine gliihende Tiegelreihe aus der Decke des 
Of ens herausgezogen und durch eine neue, fl isch gefiillte ersetzt. Ein Tie
gel von genannter Dimension hat 8 1 Inhalt und fasst jene Mischung mit 
4 kg Colestin. Oben unterhalb der Ofendecke hat er in seiner Seitenwand 
ein paar 10 mm weite Locher, durch welche das wahrend des Gliihprocesses 
massenhaft sich entwickelnde Kohlenoxydgas und Schwefelwasserstoffgas ent
weichen und im Of en, zur Unterstiitzung der Reizung, verbrennen kann. 
Ausserhalb des Of ens ist der Tiegel wahrend der Gluhung mit einem losen 
Deckel verschlossen. Die aus Strontiumoxydhydrat, Schwefelstrontium, Mag
nesia und einfach Schwefelkalium· bestehende resultirende fleischrote Gliih
masse, Sulfuretmasse genannt, wird in Dampfkasten, die zu einer Batterie 
verbunden sind, mittelst kochenden Wassers ausgelaugt und die Lauge bei 
Siedehitze mit Kohlensaure (aus Kalkstein mittelst gluhenden Wasserdampfs 
entwickelt) behandelt. Das Strontiumcarbonat scheidet sich aus und wird 
durch Filtriren und Abpressen gewonnen, wahrend das Filtrat eingedampft, 
gerostet, mit einem ~Iinimum Wasser wieder aufgenommen, eine Potasche 
von 98 Proc. Iiefert. Beim Auflosen bleibt etwas Kaliumsulfat ungelost, 
welches wieder in den Process zuriickgegeben wird. 100 kg Ciilestin geben 
70 kg Sr2 C 0 3 und 30 kg K2 C 0 3• (D. P. 23719 vom 24. December 1882). 

D. URQUHART in London und W. A. ROWELL in Newcastle. Gleich
zeitige Gewinnung von Strontium carbonat und Natriumsulfat. (D. P. 
26241.) Zerkleinerter Colestin wird zunachst mit Schwefelsaure erhitzt, um Eisen 
und Thonerde daraus zu entfernen. Das Sulfat wird, nachdem es gewaschen 
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und fein pulverisirt ist, mit Laugen gekocht, welche Natriumcarbonat und 
-sulfat enthalten. Das nach dieser Operation erhaltene Gemenge von Stron
tiumsulfat und -carbonat winl nach dem Trocknen in einem Flammofen mit 
Soda geg-liiht (hellrot). Die Schmelze wird abgezogen, nach dem Erkalten 
zermahlen und durch Auskochen vom Natriumsulfat und iiberschiissiger Soda 
befreit. Diese Laugen dienen zum Kochen des Coelestinpulvers. Die bei 
dieser Operation erhaltene Lauge, welche nur Natriumsulfat enthalt, wird zur 
Gewinnung derselben eingedampft. Das Strontiumcarbonat wird ausgewaschen; 
die Waschwasser dienen zum Auskochen der Strontiumcarbonatschmelze. 

Dies ist auch der wesentliche Inbalt der englischen Patente 292 und 
293/1883 von W. A. ROWELL, wahrend in URQUHART'S englischem Patente 
232/1883 einmal das Kochen von gepulvertem Colestin mit Rohsodalauge, 
ferner das Schmelzen von Colestin mit Rohsoda und kohlenhaltigen Materia
lien und drittens das Erhitzen von Colestin mit gefallter Thonerde und Be
handlung der ~Iasse mit iiberhitztem Dampf beansprucht wird. In letzterem 
Faile wird Schwefelsaure abgegeben und Strontiumaluminat gebiJdet. Dies 
wird, in Wasser suspendirt, durch Kohlensaure zersetzt, und die Thonelde 
wird durch Schlammen vom Strontiumcarbonat getrennt; oder das Aluminat 
wird mit Alkalicarbonat in der Gliihhitze umgesetzt. 

Ein Patent auf ein Verfahren zur Herstellung von k a u s tis c hem un d 
kohlensaurem Strontian von C. FR. CLAUS in London (D. P. 27159 
vom 31. August 1883) beansprucht: 

1. Verfahren zur Darstellung von Strontianhydrat: a) durch Zersetzung 
von Chlorstrontium oder Schwefelstrontium mittelst Barythydrats; b) durch 
Zersetzung von Losungen von Schwefelstrontium mittelst Schwefelbariums; 
c) durch Zersetzung von Losungen von Schwefelstrontium mittelst Schwefel
natrium unter Wiedergewinnung des angewendeten Schwefelbariums und 
Schwefelnatriums; d) durch wiederholtes Eindampfen von Strontiumsulfhydrat, 
Mischen mit Kohle, Gliihen und Auslaugen und Auskrystallisiren; e) durch 
Zersetzung von Strontiumsulfhydrat mittelst schwefelsauren Natrons, !llischen 
des Niederschlages von schwefelsaurem Strontian mit Kohle, Gliihen und 
Auslaugen; f) durch Zersetzung von Strontiumsulfhydrat in ahnlicher Weise 
mittelst schwefelsaurer l\Iagnesia und sonst gleichem Verfahren. 

2. Die Verarbeitung des wie oben erhaltenen Natriumsulfhydrats zu 
Schwefelnatrium durch Hinzufiigung von Kohlenstaub, Sagespanen u. dergl. 
zu der zur Trockne eingedampften Losung und Erhitzen del' eingetrockneten 
Massen bis zur angehenden Dunkelrotglut. 

3. Die Darstellung von kohlensaurem Strontian: a) aus Strontiumsulf
hydratlosungen mittelst einer aquivalenten Menge von Chlormagnesium und 
Durchleitung von Brenngasen; b) durch Fallen aus Losungen von Strontium
s11lfbydrat mittelst Gaswassers, Abtreiben des gebildeten Schwefelammoniums. 

H_ NIEWERTH in Hannover hat ein Verfahren zur Darstellung von A e t z
s tro n tian bezw. S tron t i anh y d ra tau s Coe I e s tin patentirt. (D. P. 
24508 vom 7. Nov. 1882.) Coelestin wird mit aquivalenten Mengen Kohle und 
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Brauneisenstein (Eisenoxyd) gemengt, das Gemenge gegliiht nnd die gegIUhte 
Masse mit Wasser in passender Temperatur ausgelaugt; dabei bilden sich 
als Endproducte Strontianhydrat und Schwefeleisen, die man nach bekannten 
lIIethoden von einander trennt. Oder man gliiht Coelestin mit Kohle, last 
das entstandene Schwefelstrontium in Wasser und selzt hierzu Eisenoxyd, 
odeI' man gliiht Coelestin mit Kohle, unterwirft das entstandene Schwefel
strontium einem zweiten GIiihprocess mit Eisenoxyd und laugt aus. End
producte sind in beiden Fallen Schwefeleisen und Strontianhydrat. Aus dem 
Stroutianhydrat kann mau auf bekanntem Wege auch Aetzstrontian her
stell en. An Stelle des Eisenoxyds kann man auch Bleioxyd oder ein an
deres passendes MetaIloxyd verwenden. 

W. MOODY in West-Ham, Essex, combinirt die Fabrikation von 
Strontiumoxyd mit der von Alkalithiosulfaten. (Engl. P. 2259 vom 
3. Mai 1883.) Coelestin wird reducirt. Das Sulfid wird mit Wasser ange
riihrt und die Masse mit Aetznatron versetzt. Nachdem gekocht worden ist, 
krystaIlisirt Strontiumhydroxyd beim Erkalten aus, welches durch Um
krystallisiren gereinigt wird. Die Lasung wird auf Natriumsulfid eingedampft 
oder wird mit schwefliger Saure behandeIt, so dass sich unter Schwefel
abscheidung Thiosulfat bildet, welches zur Krystallisation gebracht wird. 

Bei den bisher bekannten Verfahren zur Gewinnung von Barium- und 
Strontinmverbindungen aus Mutterlangen war es nicht maglich, eine 
Trennnng des Kochsalzes und der anderen Chloride durch KrystaIIisiren zu 
bewirken, und war auch die gesonderte Gewinnung der Bariumverbindungen 
nnd der Strontiumverbindungen nUT schwer moglich. Dies wird nach F. MUCK 
in Bochum (D. P. 23372 vom 10. November 1882) folgendermaassen erreicht. 
Die Lasung, welche die Chloride des Bariums, Strontiums, Calciums, Mag
nesiums, Natriums enthftlt, wird nach dem Eindampfen und Aussoggen des 
meisten Natriumchlorids mit heisser gesattigter Kochsalzlasung versetzt. 
Hierbei geht nicht Chlornatrium in L9sung, sondern die iibrigen Chloride. 
Nach geniigender Anreicherung der Soole krystaIlisiren beim Erkalten Barium
und Strontiumchlorid heraus. Von diesen wird eine kalt gesattigte Lasung 
bereitet, aus welcher durch das doppelte Volumen Salzsaure von 1'1 Vol.·Gew. 
das Bariumchlorid vollstandig ausgefaIlt wird, wahrend das Strontiumchlorid 
in Lasung bleibt. Man kann auch zunachst Chlorbarium aus der Lasung 
durch Krystallisation gewinnen, die Mutterlauge eindampfen und Chlornatrium 
aussoggen, dann beim Erkalten Chlorbarium auskrystallisiren lassen, die Mutter
lauge wiederum eindampfen und aussoggen, mit Salzsaure Chlorbarium fallen, die 
Salzsaure abdestilliren und das neb en Chlornatrium noch gelaste Chlorstrontium 
durch Chilisalpeter in Strontiumnitrat umwandeln und dieses gewinnen. 

ROMUALD Zro~ICZYNSKI in Neustadt-Magdeburg hat im Anschluss an sein 
friiheres Verfahren*) eine ]lIethode zur Reinigung der dUTCh Zersetzung 
von Erdsulfaten erhaltenen alkalischen Erden von in denselben ein
geschlossenen Erdsulfiden angegeben. (D.P. 24696 vom 24. Februar 

*) Techn.-chem. Jahrb. 1884, S. 103. 
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1883.) Nach dem friiher beschriebenen Verfahren werden die alkaJischen 
Erden in einem zahfliissigen Zustand gewonnen, in welchem diesel ben auf 
der erwarmten geneigten Sohle des a. a. O. gezeichneten Of ens nieder- und 
ausfliessen bezw. ausgezogen werden. Dieser Zustand bedingt, dass trotz der 
auflockernden Beimengungen, welche schon von vornherein den Sulfaten zu
gesetzt wurden, ein mangelhaftes Eindringen des Dampfes in das lnnere der 
Masse und demzufolge auch Einschliisse V6n unzerlegten Sulfiden vorkommen. 
Urn diese vollsHindig zu zersetzen, wird die Reactionsmasse, sowie sie aus 
dem Of en kommt, in eine Retorte gebracht, etwa ahnlich den Gasretorten, 
und daselbst einem Strom von gesiittigtem oder iiberhitztcm Dampf unter 
gleichzeitiger Erwarmung von aussen ausgesetzt; Schwefelwasscrstoff entweicht, 
nur die alkalischen Erden bleiben in der Retorte zuriick. Sind jedoch 
griissere knollige Sulfideinschliisse vorhanden, so lost man die Masse in 
Wasser auf, dampft ein und erbalt nun durch Auskrystallisiren ein inniges 
Gemisch der alkaliscben Erden und Sulfide. Dieses bringt man in einen 
Turm mit Siebboden, welcher etwa bis zur halben Turmhiihe mit Coks be
schickt ist, und unter welchen gesattigter oder iiberhitzter Dampf geleitet 
wird. IIierdurch werden die Sulfide zum Teil in alkalische Erden iiber
gefiihrt, zum Teil geben sie in das Condensationswasser in Liisung und 
werden mit demselben abgefiihrt. Ueber der Cokssaule sollen scbJiessJich 
die alkalischen Erden vollkommen rein und von der Zusammensetzung 
Sr(HO)2+3H2 0 u. s. w. zllriickbleiben. 

W. RlEKES in Anclam und C. OTT·O NORDMANN in Treben bei Altenburg 
haben einen Urn wand I u ngsa p para t fii r S tro n ti urn s uJfa t patentirt. 
(D. P. 26376 vom 28. April 1883.) Der Apparat, welcher sich vorzugsweise 
zur Umwandlung von Strontiumsulfid in Aetz5trontian eignet, besteht aus 
einem mechanisch in rotirende oder schaukelnde Bewegung versetzten Karper, 

Fig. 52. de en innere 
Wnndausfeuer
fe t III ~Interinl 

be tebt und 
de en beide 
hohle Znpfen 
ZIIID Einln von 
knlter oder er

w:mntcr Verbrennungs
luft und -Gas sowie 
von Dampf zur Be
schleunigung de Rei t-

processes und zur Abfiihrung der Verbrennungsproducte dienen. Gas und 
Luft treten bei 9 und Z cin, wahTend der Dampf zweckmassig durch kleine 
Diisen aus dem in der Achse liegenden Rohr d zugefiihrt wird. 

II. GROUVEN in Leipzig hat ferner einen Mantelofen zur Gewinnung 
der Oxyde des Calciums, Bariums, Strontiums und l\hgnesiums 
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und von reiner Kohlensiiure oder Schwefelwasserstoff aus den ent
sprechenden Carbonaten oder Pyriten construirt. (D. P. 26248 vom 
4. August 1883.) Die aus schwer schmelzbarem Eisen bestehenden Retorten 

Fig. ,,~. 
hangen zu mehreren frei nach 
unten in der Decke des Of ens 
und sind nur zur oberen HiiUte 
mit Gestein beschickt, welches 
auf dem beweglichen Rost ge
lagert ist, wiihrend in der untern 
Halfte der eintretende Dampf 
iiberhitzt wird. Derselbe treibt 
die Kohlensaure bezw. Schwefel
wasserstoff aus und entweicht 
mit diesen Gasen aus dem obe
ren Ende der Retorten. Das 
Gas, welches zur Heizung der 
Retorten dient, tritt mit einer 
Temperatur von 500-600 0 di
rect aus dem Generator kom
mend, mittelst zweier Gasringe 
aus zebn Einstromungen in den 

Of en. Die zu seiner Vel brennung notige Luft wird oben unter der Decke 
des Of ens in fiinf Diisen eingepresst; dieselbe win! innerhalb der fiinf Siiulen, 
auf welchen der Of en steht, auf Kosten der Glut der abziehenden Rauchgase 
auf 300-400 0 C. vorgewarmt. 

Ein der DESSAUER ACTIEN-ZUCKER-RAFFINERIE in Dessau patentirter 
Gliihofen zur Darstellung von Aetzstrontian besitzt in der Sohle 
eine griissere Anzahl Locher, durch welche Gas und heisse Luft eintreten; 
diese Locher sind iiberdeckt, so dass sie durch zusammenfallendes Material 
nicht verstopft werden konnen. lJiese Ueberdeckung geschieht entweder mit 
regelmassigen Stein en, welche seitIiche Oeffnungen freilassen, oder durch das 
zu brennende Material selbst, in welchem dann seitliche Oeffnungen zum 
Durchlassen der Gase gelassen werden miissen. Diese Gase konnen auch 
anstatt durch die Sohle, welche dann undurchbrochen bleibt, durch seitlich 
in den Of en wan dung en angebrachte Locher eingefiihrt werden. (D. P. 24085 
vom 11. December 1880.) In diesen Oefen wird der bei dem Strontianit
zuckerverfahren aus den Filterpressen hervorgehende, der Hauptsache nach 
aus Strontium carbonat bestehende Schlamm, nachdem derselbe unter Zusatz 
von Sagespfmen, Teer oder anderen kohlenstoffhaltigen MateriaIien zu ziegel
fiirmigen Stiicken geformt worden ist, zu Aetzstrontian gebrannt. 

MEISER in Niirnberg. Verfahren und Of en zum Brennen von 
Strontianit, Calcit, Dolomit, ~Iagnesit u. dgl. mittelst in Re
generatoren erhitzten Generatorgases. (D. P. 23249 vom 3. Oc
tober 1802.) Stark erhitzte Generatorgase werden durch das in einem 
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Schaehtofen befindliche Material geleitet und verbrennen sodann, urn ein Re
generatorpaar zu heizen. 

2. Kalk nnd Magnesia. 
LUNGE und BLATTNER ersetzen die angeblich unrichtige Tabelle von 

MATEGZEK iiber das specifische Gewicht der Kalkmilch durch folgende 

Tabelle iiber den Gehalt der Kalkmilch an Aetzkalk bei 150. 

Gew, I 
CaO CaO 

Gew, 
CaO CaO 

Grad von 11 I Grad von 11 
Banme Ka~kmilch I in 11 Gew, 

Banmo Kalkmileh 
in 11 Gew, 

g Proe, 
in g 

g Proe, 
109 

1 1007 

I 
7'5 0'745 16 

I 

1125 159 

I 
14'13 

2 1014 16'5 1'64 17 1134 170 15'00 
3 1022 26 2'54 18 1142 181 15'85 
4 1029 36 3'54 19 1152 193 16'75 
5 1037 46 4'43 20 1162 206 17'72 
6 1045 56 5'36 21 1171 218 18'61 
7 1052 65 6'18 22 1180 229 19'40 
8 1060 75 7'08 23 1190 242 20'34 
9 1067 84 7'87 24 1200 255 21'25 

10 1075 94 8'74 25 1210 268 22'15 
11 1083 104 9'60 26 1220 281 23'03 
12 1091 115 10'54 27 1231 295 23'96 
13 1100 126 11'45 28 1241 309 24'90 
14 

I 
1108 137 

I 
12'35 29 1252 

I 
324 25'87 

15 1116 148 13'26 30 1263 339 26'84 

(Ding!. Bd. 251.) 
FR, HOFFMANN in Berlin hat einen Kesselofen zum Brennen von 

Gyps patentirt, (D. P. 22400,) Del' Of en A (Fig. 54) ist wie ein Dampf-

kessel construirt und eingemauert und wird auch Fig, M, 
ahnlich befeuert. Fahrbare Geriiste E, welche 
den zu brennenden Gyps tragen, werden auf 
Schienengeleisen in den Of en hineingefabren und 
nach erfolgtem Brande wieder herausgezogen. 
Eine doppelte Feuerung ist in der Weise ange
legt, dass jede Feuerung eine Halfte des Kessels 
beheizt, und zwar entweder mittelst horizontal 
hin - und zuriickgeflihrter oder mittelst schrau
benformig urn den Kessel herumgefiihrter Feuer

ziige E. 
GEBR. JOURNET in Paris, Fabrikation von schwefelsaurem Kalk. 

(Engl. p, 2566 vom 22, Mai 1883,) Trockner geliischter Kalk wird mit einer zur 
Sattigung nicht hinreichenden Menge Schwefelsaure vermischt. Dann wird 
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die Masse gegliiht. Dieselbe soli nach dem Anmachen mit Wasser und Er
harten eine bessere Politur annehmen als ein Gemenge von Gips und Kalk. 

JAC. HEINEMANN in Hannover. Harten und Farb en von natiirlichem 
Gyps. (D. P. 25983 v. 24. Juli 1883.) Die aus rohem Gypsstein gefertigten 
Gegenstande werden erhitzt und hierauf zuerst in eine Chlorcalciumliisung, 
dann in eine Magnesiumsulfatlosung gebracht. Es bildet sich Gyps, der 
sich innerhalb des Steines ablagert, und Chlormagnesium, das durch Einlegen 
der Gegenstande in Wasser gelOst wird. Nachdem das Erhitzen und das 
Eintauchen in die Losungen nochmals ausgefiihrt worden, werden die Gegen
stande abwechselnd mit Leim- und Tanninliisung behandelt und dann ge
trocknet. Der Chlorcalciumlosung kiinneri zur Farbung des Steines Metall
salze hinzugesetzt werden, die durch eine andere Liisung in unliisliche ge
farbte Metallsalze umgewandelt werden. Statt des Leimes kann Kleber etc. 
verwendet werden. 

Nach GRESLER in Diisseldorf wird zur Herstellung basischer Ziegel Mag
nesia gebrannt, dann mit einigen Procenten schwefelsaurer Magnesia 
und etwas Wasser gemischt und zu Steinen geformt, welche dann getrocknet 
und gebrannt werden. (D. P. 24108.) 

XIV. Alaun. 

PETER SPENCE u. :FR. MUDIE SPENCE in l'lIanchester versetzen nach dem 
Eng1.P.3835 yom 11. August 1882 die stark eisenhaltige Thonerdesulfat
los u n g, die man durch Behandlung yon Bauxit mit Schwefelsaure erhalt, 
heiss und yor dem Absetzen des Unloslichen mit 6 Proc. (in Bezug auf das 
vorhandene Thonerdesulfat) Mangansuperoxyd, das ahnlich wie Weldonschlamm 
hergestellt wird. Bei einer Dichtigkeit der Liisung yon 1·25 lasst man ab
kiihlen und absetzen. Das Eisen ist bis auf Spuren geflillt und jede durch 
organische Verunreinigungen herriihrende Farbe zerstort, so dass die abge
zogene klare Losung einen praktisch rcinen Alaun liefert.*) 

Um Thonerdesulfatlosung yon Eisen zu befreien, wird nach 
GLASER in Berlin (D,P. 23375) zuerst die Saure mittelst Thonerdehydrats 
oder Soda abgestumpft. Dann wird Zinnsaure zugesetzt, welche alles 
Eisenoxyd niederschlagt. Etwa yorhandenes Eisenoxydul muss yorher hiiher 
oxydirt sein. Durch Behandlung des Niederschlags mit yerdiinnter Schwefel
saure wird die Zinnsliure yon dem Eisenoxyd wieder befreit. Statt Zinn
sliure will der Erf. auch Antimonsaure oder Antimonoxyd verwenden. 

Urn aus Losungen von schwefelsaurer Thonerde, G1aubersalz u. dergl. 
das Eisen zu entfernen, benutzt die CHEMISCHE F ABRIK GOLDSCHMIEDEN, 
LOEWIG & Co. (D. P. 25777 yom 26. April 1883) die Elektrolyse. Die 
betreffenden Liisungen werden in ausgebleiten Geflissen, in welche man 
Platten oder Barren yon Kupfer, Eisen oder dergl. eingehangt hat, der Wir-

*) Vgl. KYNASTON im Techn.-chem. Jahrb. 1884, 112. 
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kung des elektrischen Stromes unterworfen, indem man die Bleiwandung mit 

dem positiven, die eingeMngten ~fetallplatten mit dem negativen Pol eines 
Stromerzeugers in Verbindung setzt. An der Kathode (das sind die :Metall

platten) scheidet sich das Eisen metallisch ab, wiibrend an der Anode (das 
ist die Bleiwandung) nur eine Bildung von Bleisuperoxyd und Bleisulfat 
stattfindet. 

DARLING, GROSS U. FORSTER in New-York. Darstellung schwefelsiiure
frei er Thonerde (D. P. 26705 vom 26. Septbr. 1883). Ammoniak-, Kali
oder Natronalaun oder andere losliche Thonerdesalze werden mit Alkali gefiillt, 

der gallertartige Niederschlag behufs ZerstOrung verunreinigender sehwefel
saurer Salze gegliiht und ausgewaschen. Die so erhaltene reine wasserfreie 
Thonerde solI zur Darstellung von Aluminium dienen. 

XV. Glas. 

I. Schmelzen des Glases. 
E. HEUSSER in Diirkheim gewinnt Glas und Wasserglas in Schacht

Ofen (D. P. 23950 vom 23. Januar 1883). Zur Darstellung des Glases 
wird der aus Natriumslllfat, Calciumsulfat und Kieselsiiure bestebende Glas
satz gut gemischt und mit in der Wiirme fliissigem Steinkohlenteerasphalt, 
zu Briquettes geformt, die an der Luft getrocknet werden. Di~se Briquettes 
werden im Schachtofen unter Anwendung erhitzter Gebliiseluft niederge
schmolzen, wobei der Schwefel als schweflige Saure entweicht. Das mit 
Kohlenoxyd gernischte Schwefligsauregas wird zur Darstellung von Sul
fiten durch Kalkhydrat oder Natronhydrat absorbirt. In gleicher Weise 
wird aus Natriumsulfat, Kieselsaure und Asphalt im Schachtofen mit erhitzter 
Gebliiseluft Wasserglas neb en schwefliger Saure erhalten. 

OTTO KORSCHELT in Dresden steIlt ein weisses Kalkthonerdeglas 
her (D. P. 24227 vom 4. October 1882). Der Glassatz ist mit Ausschluss 
jeglicher Alkalien aus 10 bis 18 Gewichtsteilen Thonerde, 55 bis 67 Gewichts
teilen Kieselsaure und 35 bis 15 Gewicbtsteilen Kalk (oder Magnesia bzw. 
Baryt) zusammengesetzt, wobei die Thonerde in Gestalt moglichst eisenfreier, 
thonerdehaltiger Gesteine, Kaoline oder besserer feuerfester Thone, oder feld
spatartiger Gesteine, zugefiihrt wird, wahrend ein besonderer Quarzzusatz 
nur bei nicht schon sehr kieselsaurcreichen Tbonen erforderlich ist. Die Be
standteile werden in einem SIEMENs'schen continuirJicben Of en geschrnolzen. 
Ein klares und homogenes, stark lichtbrechendes, Glas erMlt man, wenn 
man in der vorstehenden Mischung 5 bis 7 Proc. Kalk durch ebenso viel 
Natron ersetzt. 

C. F. CLAUS in London. Fabrikation der Silicate von Zink, Blei, 
Baryt und Strontian (Eng!. P. 4131 vom 29. August 1882). Zinksilicat 
wird durch Losen von Zinkoxyd in Ammoniak oder kohlensaurem Ammoniak 
und Fallen mit Wasserglas hergestellt. Aus der vom Niederschlag getrennten 
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Losung wird das Ammoniak, sowie Aetzalkali oder Alkalicarbonat wieder ge
wonnen, welche letzteren Korper wieder zur Bereitung von Wasserglas dienen. 
Bleisilicat wird in ganz analoger Weise durch Losen von Bleioxyd in Aetz
natron u. s. w. hergestellt. Bariumsilicat wird durch Fallen einer Liisung 
von Bariumsulfid mit Wasserglas hergestellt. Das geloste Alkalisulfid wird 
zur Trockne gebracht und kann dann mit Sand und Kohle zur Darstellung 
von Wasserglas zusammengeschmolzen werden. Wird bei del' Fallung ein 
U eberschuss von Alkalisilicat angewendet, so geht dieser als unlosliches 
Doppelsilicat in den Niederschlag iiber. Diese Silicate sollen in der Glas
industrie und den keramischen Gewerben benutzt werden. 

CH. A. ·w. SCHON in Hamburg wendet zum Kiihlen der Boden- und 
Seitenwande von Glaswannen ein Rohrsystem an, welches durch die 
Rohre k mit Wasser, Dampf oder Luft gespeist wird und so um die Wanne 
angeordnet ist, dass vermittelst Brausekiipfe a die genannten Kiihlmittel 

Fig. 55. stralenformig gegen die Boden- und Seitenwand, 
sowie gegen die Feuerbriicke e gedriickt werden 
konnen. Die Zufiihrungsrohren zu den Brause

------, kopfen sind durch Schutzwande m aus l'tfetall 

vor der stralenden Wiirme geschiitzt; sie leiten 
zugleich das Kiihlmittel abo Um die Auflage
stellen del' Wanne auf den Tragern n auch 

'~~;~~~t mit dem eingespritzten Wasser in Beriihrung 
zu bringen, ist del' Oberteil del' Trager durch
lochert und nach del' Wanne zu mit Rinnen 
versehen (D. P. 24638).*) 

FRITZ LiiRMANN hat folgende Neuerungen in der Construction und 
K ii h lung von G las Men angebracht (D .P. 22736).**) Die Stander 8, Schwellen 
t, WiderJager w, Anker e und e1 dienen zur Unterstiitzung des Gewiilbes v 

Fig. 56, Fig, 57. des. Ofens, so dass kein Druck durch dasselbe 
auf die Wandungen des Of ens ausgeiibt wird, 
diese also bis zur geringsten Starke abgenutzt 
und auch, ohne das Gewolbe in Mitleidenschaft 
zu ziehen, ganz oder teilweise ausgewechselt 
werden kiinnen. Die oben offene Rinne b an 
d':ln Seitenwandungen von Glaswannen ermog
Iicht ein continuirliches Kiihlen derselben mit
telst in' der Rinne stillstehenden oder cir
culirenden Wassers. Die nach aussen frei
Jiegenden Seitenwandungen von Glaswannen 

konnen auch direct durch continuirliche Berieselung mit Wasser gekiihlt 
werden, odeI' es konnen die in Fig. 56 dal'gestellten Metallplatten m mit 
unterer Rinne zur Herstellung odeI' Armirung del' Seitenwandungen von 

*J Techn.-chern, Jahrb. 1884, S. 116, 
•• ) Techn.-chern. J ahrb. 1884, S, 117, 



Glas. 127 

Glaswannen dienen, wobei in analoger Weise die continuirliche Berieselung 
derselben mittelst der Rohre r bewirkt wird. 

FRIEDR. SIEMENS hat seine S ch iff e hen zur R a ffi
nirung der Glasmasse verbessert (D. P. 26846).*) 
Urn zu verhindern, dass die Schiffchen von der Arbeits
iiffnung wegschwimmen, werden dieselben auf Pfeiler 
gestellt. Zu gleichem Zwecke werden die Schiffchen 
ohne Boden ausgefiihrt, und auf eine in den Arbeits
raum del' Wanne eingebaute, gekiihlte Bank so auf
gesetzt, dass del' Raum C bei c offen ist, die 
Rallme B und .A abel' dllrch die Bank geschlossen 
werden. 

II. Yerarbeitung des Glases. 
1. Giessen des GIases. F. DEL MARMOL in 

Briissel hat ein Gefass mit Erwarmungs
vorriehtung zum Giessen von Glas con
struirt (D. P. 26674, Fig. 59). Das Gefass 
E dient zur Aufnahme des aus den Hafen 
kommenden fliissigen Glases. Es ist mit einem 
dieht schliessenden Deckel versehen, um 
eventuell dureh Einfiibrung von comprimirter 
Luft einen Druck auf das Glas auszuiiben 
und den AusflllSS besehleunigen zu kiinnen. 
Die Amflussiiffnung wird durch einen Zapfen 
Moder durch Gleitschienen K passend re
gulirt. Del' Raum y zwischen den aus feuer
festem Material hergestellten Wandllngen wird 
durch Gas oder sonst geheizt, urn das Glas 
fliissig zu erhalten. 

2. Streckell. Bei einem Streckofen mit 
Gasfeuerung von HIRSCH & BEDRICH in Radeberg 
wird besonders die Decke geheizt, die dann 
durcb Stralung wirkt. Dadurch wird das Glas 
beim Strecken nicht direct von der Flamme ge
trofIen und kann nicht anlaufen. Es wird das 
Gas nahe unter del' Decke bei a eingefiihrt und 
bei 0 abgefiihrt. Bevor die Feucrgase in den 
Scbornstein entweichen, miissen sie in Canal en e 
die Decke bespiilen. (D. P. 24955.) 

Fig. 58. 

Fig. 59. 

Fig. 60. 

PETERSSON in Bielefeld stellt B ii gel h 0 lz e r zum Glatten des Glases in 
Streckiifen aus mit Alaunlosung getranktem Holzstoff her, del' unter hohem 
Druck gepresst wird. (D. P. 25365.) 

*) Techn.-chem. J ahrb. 1880, S. 188. 



128 Glas. 

3. Farbige Glaser nnd Verziernngen. Ein rubinrot iiberfangenes 
Kat h e d r a I g I a s stellt GROSSE iu Berlin dadurch her, dass ein Stiick farbig 
iiberfangenes oder gefiirbtes Glas im Flammofen erweicht und, nachem es in 
die Form eingefiihrt oder auf den Giesstisch gelegt ist, mit geschmolzenem 
Glas iibergossen und durch Pressen oder Walzen innig mit diesem vereinigt 
wird. (D. P. 26458 vom 9. September 1883.) 

RONNEBERG in Flensburg stellt Filigrangliiser her, deren Filigran
streifen, nicht radial nach einem in der Achse des Glases Iiegenden Punkt 
zusammenlaufen. Durch Aufwickeln von mit Emailstreifen versehenem Weiss
glas auf einen vor die Pfeifenmiindung gehaltenen Konus unter fortwiihren
dem Drehen des das Weissglas haltenden Hefteisens und der Pfeife wird eine 
konische Glasspirale gebiJdet, die beim Gliitten durch Verbindung der Win
dungen einen Trichter giebt. Der Trichter wird nach Herausnahme des Dornes 
an seiner Miindung geschlossen, worauf das Glas, wie gewiihnlich, geblasen 
wird. (D. P. 27094.) 

Damit ein Muster auf mattem Glas hell durchscheine, wird dasselbe beim 
Blasen mittelst einer MetaIlform vertieft eingedriickt und der Gegenstand nach 

dem Erkalten mit Metallbiirsten und Sand mattirt, wobei die tiefliegenden 
Muster durchsichtig bleiben. (FISCHER in Lichterfelde, D. P. 24042.) -

Die CHEMISCHE FABRIK MORCHENSTERN (WEISKOPF & CO.) stellt ein rna rm or
oder jaspisahnliches Glas durch Behandeln eines sc~warzen Kohl en
glases mit Silber- oder Kupferpraparaten her .. (D. P. 27087 vom 19. August 
1883.) Das iibersiittigte schwarze Kohlenglas wird aus Sand, Glaubersalz, 
Eisenoxyd (Caput mortuum), Graphit oder Holzkohle, Soda, Kalk und Pott
asche erschmolzen. Der Glasmac1.er nimmt das Glas mit der Pfeife auf, 
formt es zu einem kleinen Oval, nimmt eine neue :Menge Glas auf, . verfiihrt 
wie vorher und wiederholt dies drei- bis fiinfmal, wodurch das GIas einen 
graugriinen Kern und eben solche Ringe erhalt. Das GIas wird wie Hohl
glas oder Pressglas verarbeitet oder es werden Stangen, Stengel etc. geformt, 
aus denen dann Kniipfe, Perlen oder dergleichen auf heissem Wege oder 
durch Scbnitt gefertigt werden. Das GIas nimmt ein marmor- oder jaspis
iibnlicbes Aussehen an, wenn darauf mit Wasser angeriibrte Miscbungen von 
Schwefelsilber oder Cblorsilber und Eisenocker, Thonerde oder Manganoxyd 

oder von kohlensaurem Kupferoxyd und Eisenocker, Thonerde oder Mangan
oxyd aufgetragen und das GIas zur Rotglut erbitzt wird. 

SCHULZE-BERGE in Pittsburg. Verfabren, Decorationen auf GIas bervor
zubringen. (D. P. 26824.) Feste Fluoride, besonders Fluornatrium und 

Fluorkalium, werden auf GIas aufgetragen und mit diesem stark erbitzt. 
Fluornatrium und Fluorkalium erfordern eine Temperatur, welcbe dem 
Erweichen des GIases nabe liegt und atzen opak, Fluorammonium gebraucbt 
nur eine niedrige Temperatur, die Aetzung ist jedoch nur schwach getriibt. 
Die Fluoride der Erdalkalien wirken erst bei biiherer Temperatur und geben 
eine scbwacb getriibte Aetzung, dagegen geben sie im Gemenge mit den 
Carbonaten oder Hydraten der fixen Alkalien eine getriibte Aetzung bei 
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niedriger Temperatur. Bei einer .Modification des Verfahrens der Aetzung 

erhitzt man die auf Glas aufgetragenen Fluoride weniger stark und setzt 

sie Sauredampfen aus. Hierzu eignen sich die Dampfe von Schwefelsaur:e 

bei Gegenwart von etwas Feuchtigkeit. Die Aetzung ist wenig matt. Zum 

Bemustern mit Fluoriden konnen diesel ben in der Art wie Malerfarben als 
Pulver mit Harzen, Firnissen, iitherischen Oelen, Fetten oder Seifen ange· 

rieben werden. Die so erbaltene Masse wird dann auf Glas durcb Hand
zeichnung oder Druck aufgeb;acht, oder es werden Gewebe damit imprag

nirt und auf Glas abgedriickt, oder es werden Bilder damit auf Uebertrag:. 

papier etc. aufgedriickt und auf Glas abgezogen. Desgleichen konnen 

belie big erzeugte noch klebrige !luster mit den Fluoriden iiberpudert werden. 

Zum Uebertragen werden ausser dem bekannten Uebertragpapier auch mit 

Collodium iiberzogene Gewebe benutzt. Analog wie beim heliographischen Pro

cess konnen dem Chromleim Fluoride beigemengt werden, so dass sie mit dem 

nicht belichteten und liislich gebliebenen Chromleim weggewaschen werden. 

Nach dem D. P. 26825 wird das Glas stark erwarmt, zweckLJassig auf 70 bis 

85° C., dann wird mit Flusssaure direct geschrieben, gezeichnet oder gemalt, 

wozu man sich einer Feder oder eines Pinsels bedient. Oder feste Fluoride 
werden auf dem Glase abgelagert und stark erhitzt, wobei sie das Glas an

greifen und die Aetzung bewirken. Oder die Fluoride werden auf Glas 

erhitzt und der Einwirkung von Sauredampfen ausgesetzt. 
Urn halbdurchsichtige oder krystallinische Verzierungen auf 

Glas anzubringen, trligt SCHULZE-BERGE auf die Glasgegenstande fixe Alkali

hydrate oder Soda in Gestalt der Verzierungen auf und setzt sie einer 
'l'emperatur aU8, welche der dunkelen Rotglut ziemlich nahe kommt. Die 
Alkalien atzen dabei das Glas an. Sie werden, in wasseriger Liisung oder 
mit wenig Oel oder lltherischen Oelen und Harz verrieben, wie Malerfarben 
mittelst PinseL Schablone, Reliefgnmmistempel oder gazeartiger Gewebe auf

getragen. (D. P. 24655.) 
Nach FITCH in Deptford wird zur Herstellung von Email-Ornamenten 

das mit einer erbabenen Zeichnung versehene Glas in noch sehr heissem 

Zustande, d. h. vor dessen Abkiihlung im Kiihlofeu, unter einer mit heisser 
Emailmasse iiberzogenen Walze hinweggefiihrt, wodurch die Erhabenheiten 
Email aufnehmen, welches in dem Kiihlofen, in den die Glaswaare darauf 

eingeschoben wird, festbrennt und erhartet. Die Walze ist mit Asbestzeug 

belegt und wini dadurch mit Email iiberzogen, dass man sie iiber eine Platte 

hinwegrollt, auf welcher Email geschmolzen ist. (D. P. 26693.) 

Um E is b I u m en auf Glas zu erzeugen, werden nach DUNKEL (D. P. 

24329) die mattirten Glasflacben mit einem Ueberzuge von Leim oder Gummi 

arabi cum versehen. Man liisst den Uebe~zug zunachst langsam trocknen und 

setzt ihn dann einer starken Wilrme aus, wobei er abspringt und Glassplitter 

vom Glase mit abreisst. 
S. REICH &; Co. in Wi en und Berlin stell en farbige durchscheinende 

}fuster auf mattirten Glasflachen her. (D. P. 23351.) Die Gegenstiinde 
Biedermann, Jahrbnch VI. 9 
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werden erst in ganzer FHiche mattirt. Dann wird ein leicht schmelzbarer 
GIassatz aufgetragen, dem fiirbende Stoffe hinzugefUgt sind. Beim Schmelzen 
dieses erscheinen durchsichtige, farbige Zeichnungen auf mattem Grunde.*) 

Nach dem D. P. 23914 stell en S. REICH & Co. Muster auf GIas her mit 
einer Farbe, welche schwerer schmelz bar ist als Glasfarben, z. B. mit Kreide 
oder Magnesia. Dann wird der Gegenstand, so weit als das Muster auf einem 
gefiirbten oder matten Grunde erscheinen soli, mit einer GIasfarbe iiberzogen. 
Fur matten Grund, z. B. bei Lampenglocken, wird ein weisslich gefarbter 
Glasfluss aufgetragen. Bei dem Einorennen schmilzt dann die Glasfarbe nur 
an den Stell en an, an welchen sie direct auf GIas liegt, so dass sie sich an 
den Stellen, an welchen sie das vorgedruckte Muster bedeckt, nach dem 
Erkalten leicht abreiben lasst. 

DURKES in Paris benutzt einen GIasfluss, um die Far b e von Ed e 1-
steinen zu andern. (D. P. 25105.) Die Steine werden, um ihnen eine 
.weisse Farbe zu geben, mit einem GIasemaii iiberzogen, welches der Farbe 
des Steines complementar gefiirbt ist. Das Ueberziehen geschieht besonders 
an dem flach geschliffenen Rand, z. B. bei Brillanten, wo sie durch die 
Fassung verdeckt werden. Das Auftragen auf den Rand geniigt, weil die 
Farbe durch innere Reflection doch nach aussen geworfen wird. 

Zur Herstellung von regelmassigen Stiicken aus farbigem Glas 
fiir Mosaikarbeit benutzt SANDER in Braunschweig eine Presse mit einer Form 
E, in welche fiussiges GIas ausgegossen ist. An dem sich auf- und ab-

Fig. 61. bewegenden Presskopf 0 ist ein mit 
Flantsch versehenes, oben offenes Gitter
werkD befestigt, dessen Oeffnungen einen 
der Form der zu pressenden Stiicke oder 
Steine entsprechenden Querschnitt er
halten. Diese Oeffnungen fiillen sich 
beim Heruntergehen des Presskopfes mit 
der vorher in die Kastenform E einge
legten weichen GIasmasse. Es wird so
dann das Gitterwerk D samt den darin 
sitzenden geformten Stucken in einem 
Kiihlofen gekuhlt. Die Steine werden 

schliesslich mittelst einer Druckvorrichtung aus dem Gitter D entfernt. 
Zur Herstellung irisirender, gepresster Steine bestreicht man die Press

formteile D und E vor dem Einbringen der Glasmasse mit Baumol, wobei 
ein GIasfiuss mit Zusatz von Kupferoxyd die besten Resultate ergiebt. Einen 
ahnlichen Effect erreicht man auch durch Einbringen der fertigen Steine in 
einen luftdicht geschlossenen Muffelofen unter gleichzeitiger Beigabe von 
Holzkohle, welche mit Baumol gesattigt ist, wobei das Baumol dampfformig 
wird. Zur Herstellung dieser Steine eignet sich besonders ein GIasfiuss aus 
8 Teilen Sand, 5 Teilen Mennige, 5 Teilen Soda, 2 Ifeilen Kryolith und 

*J Techn.-chem. J ahrb. 1884, S. 122. 
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1 Tei! Kreide, unter Zusatz von Metalloxyden oder Erdfarben, mit dem man 
glanzreiche Steine bei leichter Handhabung des Glasflusses erhalt (D.P. 22(84). 

Eine Maschine zur Herstellung von Glasvasen u. dergl. mit gezack
tem Rande ist SCHLICK in Klostergrab patentirt worden (D. P. 25529). 

Bei einer Maschine von THIVALLET in Lyon zum Fasen, Poliren und 
Fertigmachen von SpiegeIglas wirel durch ein und dieselbe Antriebs
welle das Schleifwerkzeug gIeichzeitig vorwarts bezw. riickwarts und ausser
dern um sich selbst bewegt, und es findet eine automatische Umsteuerung 
der beiden Bewegungen des Werkzeuges statt (D. P. 23139). 

SWAN in Gateshead wendet eine Form aus Steatit zum Blasen der far 
€lektrisches Gliihlicht benutzten Glaskugeln an (D. P. 23855). 

W. EGELS in Berlin benutzt einen Stempel mit Luftzufiihrungs
vorrichtung fiir Glaspressformen (D.P. 23655). 

Das Sandgeblase von SCHMIDT in Berlin ist foIgendermaassen be
schaffen. Der in das Rohr b eintretende Luftstrom, welcher den aus m 

Fill'. G? 

niederfallenden Sand durch Rohr k gegen den Glaskorper schleudert, be
wirkt auch die Drehung dieses Glaskorpers, indem er die in b eingeschaltete 
Turbine c und die damit verbundene Achse h dreht. Urn dern Glaskorper 
ausser der Drehung urn Achse h noch eine langsame Drehung um eine dazu 
senkreehte Achse i zu geben, ist der vordere Tei! hi von h in dem Lager 0 

drehbar, das an einem um i drehbaren Biigel sitzt. Der mittlere Tei! h ist 
bei u verlangerbar und ist mit hI, sowie dern Antriebsstiick 1,2 durch Kugel
gelenke verbunden. Dreht man nun den Biigel um i und darnit Lager 0, 

sowie h in die hochste Stellung 8, so werden dieselben durch eigene Schwere 
bis zur SteHung t sich bewegen. Die Bewegung des Biigels wird durch ein 
Pendel oder eine andere Vorrichtung regulirt (D. P. 23(55). 

9* 
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BEYER & MULLER in Osternburg haben einen Apparat zur HerstelIun~ 
von GJasgewindestiipseln ohne Naht patentirt erhalten (D. P. 24802). 

Statistik. 
Im Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Waarengattung 

an griinem und anderem natur
farbigen gemeinen JIohlglas 
(Glasgeschirr) 

" weissem Hohlglas, unge
mustert, ungeschliffen etc. . 

" Fenster- und Tafelglas, griin, 
halb und ganz weiss, unge
schliffen etc .. 

" Spiegelglas, roh, ungeschliffen 
" Tafel- (Fenster-) und Spiegel

glas, gesch,liffen etc., mit 
Ausnahme des belegten • 

" Tafel- (Fenster-) und Spiegel
glas, belegtem 

"gepresstem, geschliffenem, 
polirtem, abgeriebenem etc. 
Glas 

" farbigem und bemaltem etc. 
Glas 

Einfuhr 

yom I yom 1. Juli 
1, J auuar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni 
cember 1883 1884 

1775 

2803 

7628 
27972 

757 

660 

4805 

5291 

1972 

3055 

7954 
27398 

723 

736 

4818 

5209 

XVI. Thonwaaren. 

Ansfuhr 

yom I yom 1. Juli 
1. Januar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni 
cember 1883 1884 

506163 

114252 

29446 
8281 

27753 

32977 

26744 

5970 

504456 

114167 

32401 
7727 

28 17!t 

33501 

27654 

6061 

I. Rohmaterialien und Vorbereitung derselben. 
KOSMANN hat eine Polreihe der Thonerdesilicate aufgestellt 

(Thonind.-Z. 1883, 292), worin er, die Silicate nach dem Procentgehalt an 
KieseHiure ordnend, mit der reinen Thonerde beginnt, die nur wenig 
kieseIsaurehaltigen Silicate, dann die normalen Silicate, hierauf die kiesel
saurereichen Silicate anfiihrt und mit reiner KieseIsaure schlie sst. Es ist 
hierbei den Verbindungen Al20Si032 e/30 Silicat) bis Al2Si05 (1(3 Silicat) die 
Eigenschaft hoch feuerfester Producte gewahrt, welche allerdings durch eine 
geeignete Bearbeitung des Rohproductes unterstiitzt werden muss. Dann 
folgen die Tho n e, die sehr wechselnde Zusammensetzung haben. In den 
meisten der bekannteren feuerfesten Thone reicht die Silicirung noch nicht 
an die des 2(3 Silicats (A12 Si2 0 7) hinan, der feine Kaolin halt diese Stufe 
inne, der Thon von Garnkirk stebt beim 3/4 Silieat (AlB Si9 0 30), die besseren 
Braunkohlenthone nahe dem Normalsilicat (A12 Si3 0 9), die gewiihnlichen 
Braunkohlenthone stehen beim Quadrisilicat (A12 Si6 0 15). Aehnlich wie 
diese Normalsilicate sind auch eine Anzahl denselben entsprechender Doppel-
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silicate unschmelzbar, dagegen sind die was s e r h altig e n Normalsilicate, 
die Zeolithe, leicht schmelzbar. Den Trisilicaten (A14 Si9 0 24) entsprechen die 
A I k a Ii f e Ids pat he, welche in der Weissgluhhitze schmelzbar sind und die 
Unterlage fur die Bildung schwer schmelzbarer Glasuren abgeben. Die 
,zwischen den Stufen des Tri- und Quadrisilicats liegenden kunstlichen Ver
bindungen werden durch die verschiedenen Porcellanmassen reprasentirt. 
Die kieselsaurereicben Verbindungen sind leichter schmelzbar, dagegen macht 
sich in den Silicaten mit uber 90 Proe. Kieselsaure die Schwerschmelzbarkeit 
dieser selbst wieder geltend. 

Nach H. SEGER (Thonind.-Z. 1883, 243) wirkt Titansaure auf Kaolin 
bereits bei Temperaturen als entschiedenes Flussmittel, bei welchen die 
Kieselsaure noch auflockernd wirkt. Proben von Zettlitzer Kaolin mit 
{j'65 und 13'3 Proc. Titansaure hatten bei der zwischen Schmiedeeisen- und 
Platinschmelzhitze liegenden Versuehstemperatur eine eigentumliche, dunkel 
blaugraue Farbung angenommen; die erste Probe war gesintert, die zweite 
geschmolzen. Die Farbung erinnert an die blaugraue Farbe, die manche 
Thone beim Brennen annehmen. 

BISCHOF giebt (Sprechsaal 1883, 284) Analysen von Lothainer Thon. 
Derselbe uber amerikanische Thone (Ding!. polyt. J. 248, 167), uber 
Thon von Erbstadt (SprechsaaI1883, 327). 

KOSMANN iiber Schieferthone der Steinkohlenformation als feuer
festes Material (Thonind.-Z. 1883, 477, 488). 

RiiHNE bespricht (Thonind.-Z.1883, 138) die Vorbereitung des Thones 
zur Ziegelfabrikation. 

Ueber Thonschlammung (Thonind.-Z. 1883,417,430,439,447,459, 
468) eine eingehende Arbeit von J. MATERN. 

Steine, welche einen Ausschlag von Vanadinverbindungen zeigen, 
lassen sich nach Thonind.-Z. 1883, 306 auf keine Weise nach den bisherigen 
Erfahrungen davon befreien. Es riibrt dies daher, dass sich der grune Farb
stoff erst mit der Zeit durch Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit ent
wickelt oder vielmehr liislich wird. Steine, welche starke AusschHige erhalten, 
zeigen solche nicht nach dem erst en Befeuchten, sondern meist erst nach 
einiger Zeit, nachdem sie bereits vermauert sind. Das einzige bisher als 
bewahrt befundene Mittel ist ein sehr starkes Brennen unter dem Einfluss 
raucbiger Feuergase. 

Gyp s haltiger Tho n giebtSteine, die getrocknet und auch gebrannt einen 
weissen Ausschlag zeigen. Um den Ausschlag bei besseren Producten zu 
vermeiden, hat man nach Thonind.-Z. 1883, 196 die Mischung des Thones 
mit kohlensaurem Baryt angewandt, wodurch der Gyps niedergeschlagen 
wird, oder man hat den Stein an den zur Geltung kommenden Flachen nach 
der Formung durch Eintauchen mit einem Ueberzuge versehen, in dem sich 
die Salze wah rend des Trocknens abscheiden. Der Ueberzug besteht z. B. 
aus Mehlkleister, der im Of en verbrennt, oder aus einem feinsandigen 
Material, das nach dem Brennen nicht haftet und abgeburstet werden kann. 
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Nach ECKHART in Nieder-Ullersdorf und OLSCHEWSKI in Berlin wird zur 
Beseitigung der Gypsausschliige dem Thone im Verlauf der Vorberei
tung oder zu dem Zeitpunkte, wo er in die Strangpresse gelangt, Wasser 
zugesetzt, welches Stoffe geliist enthalt, die einerseits den KaIk in eine voIl
standig unliisliche Verbindung iiberfiihren, andererseits aber in der Hitze
fhichtig sind. Solche Stoft'e sind: kohlensaures Ammoniak, Oxalsaure und 
oxalsaures Ammoniak. (D. P. 23917.) 

Von Massemiihlen verwendet man nach Thonind-Z. 1883, 369 beson
ders drei Systeme. Die Bottich-Nassmiihle wird noch heute zum GIasur
mahlen benutzt, giebt aber nur geringe quantitative Leistungen. Die
Block- oder Schleppmiihle wird namentlich in den Steingutfabriken 
benutzt. Dieselbe ist, besonders wenn der Bewegungsmechanismus aus Holz. 
hergestellt ist, einfach und bedarf wenig Beaufsichtigung, sie giebt aber nul' 
eine geringe quantitative Leistung und ist oft reparaturbediirftig; auch ist 
die Korngriisse des Mahlgutes eine ungleichmassige. Neuerdings werden 
Flachmahlgange ahnlich den gewiihnIichen Mahlmiihlen fiir das Nass
mahlen mit Vorteil verwendet, wobei man die Masse automatisch wieder
holentlich in den Mahlgang einfiihrt. Die Anlage kostet viel und die
Arbeit muss gut beaufsichtigt werden, doch sind die quantitativen Leistun
gen befriedigend. Die Korngriisse des Mahlgntes ist auch hier ungleich
miissig. 

Eine eigentiimliche Nassmiihle haben JOERNING und SAUTER in Buckau
Magdeburg (D. P. 23770) angegeben. Auf einem Lagerstein mit ihn dicht 
umgebender Zarge rotirt ein kleinerer Liiuferstein. Der Lauferstein ist von 
schragen Canalen durchbohrt, die unten von seinem Umfange bis oben ins 
Lauferauge fiihren. Der Laufer ist aussen von einem Steinring umgeben, 
der automatisch langsam gehoben und dann fallen geJassen wird. Beirn 
Fallen driickt er das zu mahlende Material aus der Zarge durch die Canale
des Laufers in das Auge, aus dem es, wie gewiihnlich, unter die Mahlbahn 
und wieder in die den Laufer umgebende Zarge tritt. Dies Spiel wiederholt 
sich bestandig. 

Fig. 63. TH. GROKE in Merseburg und OTTO ROST in Buda-
pest. (D. P. 24755.) Thonreiniger. Vor dem Thon
schneider sitzt ein zur Bewegungsrichtung des ~Iaterials 
schrages Sieb b, durch welches das Material gedriickt 
wird, das dann in dem Sammelkopf d wieder zu einem 
compacten Strange vereinigt wird. b und d sind mit 
einander verbunden und lassen sich zur bequemen 
ReiIiigung der Innenseite des Siebes b urn die Achse-
9 h aufklappen. Die Hauptmenge der Verunreinigungen 
gleitet an b seitlich ab und fallt in Kasten c. 

C. SCBLICKEYSEN in Berlin. (D. P. 25350.) Ver
schlussklappe an konischen oder cylindrischen Tho n

undo Feinwalzwerken.zur Entfernung von Steinen. 
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Bei der Presse Fig. G~. 

von A. DESGOFFE 
U. L. A. DI GIORGIO 
in Odessa (D. P. 
26177) bewegtsich 
einePressschraube 
a, die eine allma-

lig abnehmende 'h'§;~);" :ui ' 
Ganghiihe hat, in 
einem Mantel d, der innen mit schrau
benfiirmig verlaufenden Rippen besetzt 
ist, deren Riehtung der Riehtung der 
Pressschraubenrippen entgegengesetzt 
ist und deren Steigung gleichfalls nach 
dem Austrittsende s zu abnimmt. Das 
bei e eingefUhrte Material wird nach 
dem Ende s hinbewegt und erfiihrt 
so eine starke Pressung und Dureh
knetung. 

J. LiimcKE in Werder bei Potsdam. 
(D. P. 23214.) Walzensehlamm
Masehine. bei der sich drei Walzen 
aus Winkeleisen m um die Welle 0 

drehen, die ihrerseits durch die in der 

Fig. (i5. 

Mitte des Sehlammbassins befindliche senkrechte Welle gedreht wird. 

nt 

II. Porcellan, Steingut, Steinzeug, "Fayence, Topf'ergeschirr. 
a) Massen, Allgemeines. W. SCHU~IACHER (Sprechsaal 1883, 297, 

323 und 351) hat das Gefiige und die Sehwindung des Thones unter
sueht. Die Schwindung ist urn so geringer, je mehr Magerungsmittel vor
hand en und je graber diesel ben sind. Die Porositiit nimmt hierbei zu
nachst mit abnehmender Schwindung aueh ab, dann aber mit weiter abnehmen
der Schwindung wieder zu. Es giebt also ein Po r 0 sit a t s min i mum; 
dieses verschiebt sich um so mehr naeh den geringeren JlIagerungsmittel
Procenten, als das Magerungsmittel griiber ist. Unter sonst gleiehen Um
standen nimmt mit steigender Temperatur die Schwindllng zu und die Po
rositat bis zur Diehtsinterung ab. Die Schwindung wird jedoeh manehmal 
wesentlieh dureh die Ausdehnung mancher Quarze und anderer Kieselsaure
materialien in Rotglut und die Volumenvergriisserung der freien Kieselsaure 
und aller Kieselsaurematerialien in der Weissglut abgeandert. 

Die Farhe des Steingutes, W. SCHUMACHER, Thonind.-Ztg. 1883, 
321. Aile Thone, aueh die am wenigsten eisenhaitigen, denn eisenfreie Thone 
giebt es iiberhaupt nicht, nehmen naeh Thonind. Ztg. 1883, 256, wenn sic 
ausschliesslich bei oxydirender Flamme gebrannt werden, eine mehr oder 
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weniger gelblkhe Farbung an, die urn so tiefer ist, je mehr der Thon ge
sintert ist. Nur bei redueirender Ofenluft nehmen sie eine weisse, oder bei 
griisserem Eisengehalt eine blaue oder graue Farbung an. Es ist dies der 
Grund, weshalb Poreellan immer bis zur eintretenden Sinterung mit rau
chiger Flam me gebrannt werden muss; es wiirde sonst gelb werden. Nach 
eIfolgtem Sehluss der Poren des Scherbens und der Glasur ist die Flammen
beschaffenheit <lhne Einfluss, da die Glasur sehr dick ist. Ebenso wie das 
Porcellan verhalt sich der fiir Steinzeug verwendete Vallendarer Pfeifen
thon. Erfolgt die Sinterung unter dem Einfluss einer oxydirenden Atmo
sphare, so wird der Scherben gelb, erfolgt sie unter dem Einfluss einer re
ducirenden Atmosphiire, so wird er perlgrau. Da hier die dureh Salzen er
haltene Glasurlage sehr diinn ist, so kann aueh naeh Sehluss der Poren eine 
Wirkung del' Feuergase sieh bemerkbar maehen und der Thon sich ober
flachlich braunen oder umgekehrt gebleicht werden. 

Beitrage zur Gescbichte der deutschen Tiipferkuust, H. STEGMANN (Por
cellanfabrik Poppelsdorf bei Bonn), Thonind. Ztg. 1883, 45. 

b) GIasur und Verziel'ung. Nacb H. SEGER (Thonind. Ztg. 1883, 
119) haben die auf Porcellan gewiibnlich angewendeten Glasuren die 
Formel RO.l bis 1'25 A1203.lO bis 12 Si02. 

Zur Herstellung farbiger Glasuren setzt man den farblosen Glasuren 
den farbenden Kiirper ohne weiteres hinzu, wenn dessen Farbekraft eine 
sehr bedeutende ist, oder man ersetzt die farblosen Flussmittel durch aqui
valente Mengen farbender Metalloxyde. Man erbiilt in letzterem Faile Gla
suren ohne Haarrisse. Da aber die Glasur nur 8 bis 11 Procent farblose 
Flussmittel enthalt und nur ein Teil derselben dureh farbende Oxyde ersetzt 
werden kann, so ist hier nur ein geringer Spielraum gegeben. Der Anwen
dung farbiger Glasuren fiir Hartporeellan tritt noch der Umstand hindernd 
entgegen, dass es ohne redueirende Flamme kaum gar zu brennen ist, so 
dass als Glasurfarbemittel nur Kobaltoxyd, Chromoxyd, Eisenoxyd, lIangan
oxyd, Gold, Platin und Iridium iibrig bleiben. 

Wesentlich giinstiger verhalt sich die Glasur des S e g e r - P 0 r cell a n s, 
welcher die Formel R 0 . 0'5 A1203. 5 bis 6 Si 0 2 zukommt. Hier kann ohne 
Schaden mehr farbendes Metalloxyd in die Glasur eingefiihrt werden, ohne 
dass sie durcb ausgeschiedene lletalIoxyde blind wird. Del' Hauptvorteil 
dieser Glasuren besteht aber darin, dass sie sich auch bei oxydirender Flamme 
brennen lassen, so dass man hier ausser den genannten Oxyden auch Kupfer~ 
oxyd, Nickeloxyd, Uranoxyd und dgl. anwenden kann. Verfii.hrt man bei 
HeistelJung der farbigen Glasuren in der Weise, dass man in die Glasur fiir 
Xalk ii.quivalente Mengen von l'Ionoxyden: KobaJtoxydul, Niekeloxydul, 
Kupferoxyd, fiir Thonerde die farbenden Sesquioxyde: Chromoxyd, Eisen
pxyd, l'Ianganoxyd und Uranoxyd, einfiihrt, so erbiilt man eine Farbenscala, 
deren Glieder nahezu denselben Schmelzpunkt besitzen, sich also in einem 
Feuer brennen lassen. Auf diesem Porcellan wird aueh das ehinesische 
¥ u pferox y d ul ro t hergestellt. 
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Ueber dieses chinesisch Rot teilt SEGER (Thonind. ZIg. 1883 427) 
noeh mit, dass die von SALVETAT friiher gegebene Analyse desselben wesent

Heh richtig ist, dass jedoch SALVETAT die Versucbsbedingungen nicht so 

genau erkannt babe, um constante Resultate zu erbalten. SEGER selbst ver
wendet fiir durcbsichtiges Rot 0·05 bis 0-25 Proc. Ou2 0, fiir opakes 
Rot 0·50 bis 1·00 Procent OuzO. Es winl zunachst reducirend gebrannt; 
gut gebrannt muss jedoch das Porcellan mit oxydirender Flamme werden, 
wenn es scbon rot werden soIL 

Das chinesisch Rot wird ausser von der Konig!. Porcellan-Manufactur 
in Berlin auch von PODUSCHKA in Krumnussbaum, deren Obemiker A. BUNZLI 
ist, fabricirt. Noch friiher aber wurde es von TH. DECK in Paris hergestellt, 
s. Sprechsaal 1880 No. 13, 14, der diese Tecbnik zuerst in griisseeem Maass
stabe ausgefiihrt zu haben scheint, nachdem SALV~;TAl' bereits 1848 einzelne 
gelungene Stiicke erbalten hatte. 

Das S e v res - B I a u wird nach OH. LAUTH, Bul!. de la soc. d'encourag. 

X,120, 166, erhalten, indem man 15 TIe. reines Kobaltoxyd mit 85 TIn. ge
pulvertem Pegmatit frittet und dann pulvert. Das Blau wird auf der Glasur 
verwendet, weniger schon ist es unter der Glasur. Die gemahlene Fritte 

wird mit gleichen Teilen Dickiil (an der Luft oxydirtes Terpentiniil) und 

Terpentiniil angerieben, mittelst Pinsel auf das Porcellan aufgetragen und 
bei gelinder Temperatur getrocknet. Das Porcellan wird dann in Kapseln 
im Vollfeuer gebrannt. Man zerstiirt auch wol vor dem Brennen das Dickiil 
dadurch, dass man die Gegenstande in Vorwarmemuffeln auf schwacbe Rot

glut bringt. Die Gegenstiinde erhalten so eine schone, durchsichtige, sammet
artige blaue Glasur. - Es machen sich besonders drei Fehler bemerkbar: 
Runzelbildung und Triibung, Verschiebungen der Glasurmasse, so dass weisse 
Stell en auftreten, und Reduction der Metalloxyde. 

Die Runzelbildung tritt ein, wenn die Flamme gegen Ende des 
Brandes nicbt geniigenden Ueberscbuss von Sauerstoff erbalt. Es werden 
jetzt Oefen mit iiberscblagender }<'Iamme verwendet, ausserdem werden die 
Rauchgase untersucht, wodurch nunmehr das Runzeligwerden nicht mehr 
eintritt. Die Verschie bung der G1asur wird durch sich condensirende Ver
fliichtigungsproducte aus dem Dickiil bewirkt, sie tritt bei kleineren, 
eng in Kapseln eingesetzten Gefassen besonders auf und ist dadurch zu ver

hindern, dass man die Gegenstande vor dem Vollfeuer in solchen Raumen 
erliitzt, welche eine leichte Verdunstung ermiiglichen. Die Re due ti 0 ns

fl e eke n, sowie eine bei zu niederer Brenntemperatur auftretende Schwarz
far bung kiinnen durch Wiederbrennen bei hiiherer Temperatur und bei Luft

iiberschuss unschadlich gemacht werden. 
Die KiiNIGLICHE PORCELLAN - MANUFACTUR in Berlin hat in letzter Zeit 

eine Reihe weiterer Neuerungen in der Decorirung des Porcellans gemacht*), 

iiber die wir nach gefalligen Privatmitteilungen berichten. Es handelt sich 

*J V gl. Techn.-chern. J ahrb. 1884, 132. 
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besonders um die Decorirung des SEGER-Porcellans, fiir welches als 
Farben un t e r der Glasur besonders Blau, Schwarz, Braun, Griin und Rot her
gestellt werden, wahrend bei eingelegten Glasuren die Scala noch reicher ist. 
Das B I a u falIt auf SEGER-Porcellan klarer und rotlicher aus, als auf Hart~ 
porcelian und giebt so in Verbindung mit Emaillen besonders scholle Effecte. 

Es ist nun gelungen, das chinesisch Rot auch in Malerei unter der 
Glasur aUfSEGER-POrcelian zu verwenden. Eine blutjaspisfarbige Gla
sur wird durch Griin als Grundglasur mit dagegengespritztem Blau und Rot 
gebildet. Das Griin wird durch Chromoxyd, das Elau durch Kobaltoxydul 
und das Rot durch Pink (chromsaures Zinnoxyd) erhalten. Eine gel be 
GI a sur wird durch Einfiihren von 5 Proc. U ranoxyd in die farblose Glasur 
erhalten. 

In der Beherrschung der craquelirten Glasuren hat man auch 
Fortschritte gemacht. Man brennt bierbei die Glasuren nach emander im 
Scharffeuer auf, so dass Stiicke, "elche Fahler in der Glasur zeigen, durch 
Ueberziehen mit einer zweiten Glasur und Brennen im Scbarffeuer craquelirt 
werden konnen. Die aufliegende Glasur wird voIIig geschmolzen, so dass 
sich keine Haarrisse zeigen, wie bei dem chinesischen Fabrikat. 

Die Emails, welche erweiterte Anwendung tinden, werden nachtrag
lich in der Muffel bei Silberschmelzhitze aufgebrallnt. Man muss hierbei 
durch Rauchen mit Kienholz die Schwefelsaure unschadlich machen, welche 
stets in gering en Mengen in den Email - Rohmaterialien enthalten ist. Ins
besondere bait die Mennige viel Schwefelsaure, die zum Teil durch Kochen 
mit kohlensaurem Natron entfernt werden muss. 

R. KAISER, Thonind. Ztg. 1883, S. 168, stellt Lustrefarben mittelst 
Carbolsaure .her, indem er Wismut bezw. Zinn in Kiinigswasser lost, 
eindunstet, Carbolsaure hinzusetzt und nach einiger Zeit unter Umriihren im 
Wasserbade erwarmt. Dann lost er das Ganze in Nitrobenzol oder in einem 
Gemisch desselben mit Spickol. Zur Herstellung von Uranlustre wird 
salpetersaures Uranoxyd mit Salzsaure iibergossen und in Lasung gebracht, 
dann mit Carbolsaure versetzt und wie eben angegeben behandelt. 

Zur Herstellung von Eisenlustre wird Eisenchlorid in Salzsaure gelast, 
eingedunstet zum diinnen Syrup, mit Carbolsaure versetzt und wie beim Wis
mut behandeIt. In gleicher Weise wie der Eisenlustre lassen sich noch 
darstelIen: Manganlustre aus Manganchlorid, Nickel- und Cobaltlustre 
aus Nickel- und Cobaltchlorid. 

Verfahren zur Erzeugung einer matten Vergoldung auf Por
cellangegenstanden. GEBR. SCHOENAU in Hiittensteinach. (D. P. 23451.) 
Die Gypsformen fiir diese Waaren sind auf Modellen mit darauf befestigten 
erhabenen oder vertieften feingekiirntell Ornamenten hergestelit. Die ge
formten Gegenstande besitzen demnach teils eine gekornte Oberfiache. Nach 
dem Vergliihen werden die gekornten Stellen mit Oel iiberstrichen. Die Ge
gensUinde werden dann durch Eintauchen glasirt, wobei die mit Oel iiber
strichenen Stellen frei bleiben. Diese werden nun mit pulverisirter trockener 
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G1asur iiberstaubt; durch leichtes U eberreiben wird das Pulver in den tiefer 
liegenden Stell en befestigt. Nach dem Brennen werden die Gegenstande ver
goldet, wobei die Abwechselung der Vergoldung auf den glatten und den 
vorbehandelten gekiirnten Flachen den Eindruck von ciselirten goldenen 

Flachen giebt. 
SCHIERHOLZ in Plaue, Thiiringen, bemalt Porcellan etc. mit den ge

brauchlichenEmailfarben. Wenn diese noch klebrig sind, werden S treu per len 
dieht iibergestreut. Del' Gegenstand wird hierauf in einer Muifel bis zum An
schmelzen des aufgetragenen Ueberzuges erhitzt (D. P. 25246). 

W. SCHUMACHER hat die chemische Constitution der Glasuren 
im Sprechsaal 1883, S. 1 if. besprochen. Bei den Glasuren der Hellrot
g I u t kommen vorzugsweise Kieselsaure, Calciumsilicat und Aluminiumsilicat 
als bei dieser Temperatur unschmelzbar in Betraeht neben den Flussmitteln, als 
welche die Blei- und Alkalisilicate und die Blei- und Calcium borate wirken. 
In einem Steingutglattofen bei etwa 1100 0 gaben folgende Mischungen 
klare Glaser: 

3 (CaO, 2 Si02). 6(Na2 0, 2Si02) 

3 (CaO, 2 Si02). 6 (Na20, 2Si02). 9Si02• 

(CaO . Si 0 2) • l'5(PbO, 2 Si02) • 0'5 (PbO, Si 0 2) 

(CaO' Si0 2). (PbO, Si02). (CaO, Si02, B03). 
(CaO, Si02) . 3(CaO, Si02, B03) (CaO, B03). 3 (Na2 0, 2Si02), 

(3CaO, Si02, B03). (2CaO, B03). 3 (Na2 0, 2B03). 
Triibungen werden wol nie durch Ausscheidung von Thonerdesilicat, selten 
durch iiberschiissige Kieselsaure, dagegen haufig durch Calciumsilicat bewirkt. 

Bei den in der Weissglut schmelzenden Glasuren treten gewiihnlich 
nur Alkalisilicat und Calciumsilicat als Flussmittel auf. Das Alkalisilicat 
wird gewohnlich in Form von Feldspat oder ahnlichen Mineralien in die 
Glasur eingefiihrt. Der Feldspat giebt bei schwiicherer Weissglut ein durch
sichtiges klares Glas, entglast jedoch in hoherer Weissglut. Dieses Entglasen 
wird nach BiiNZLI durch einen Zusatz von 25 bis 35 Proc. Kieselsaure 
aufgehoben. 

Der Baryt verhalt sieh dem Kalk ahnlich, ist jedoeh als Borat und 
Silieat bedeutend leichter sehmelzbar. 1m Steingutglattofen bildet BaO, 
Si 0 2, 1/2 B03 ein teilweise unklares, Ba 0, Si 0 2, B03 ein vollkommenes G1as. 
BaO, Si02, B03 mit Bleiborosilicat in entsprechendem Verhaltnis zusammen
geschrnolzen gab eine opake Steingutglattfeuer-G1asur. 

'Das Zinkoxyd verhiilt sich dem Kalke in vieleI' Beziehung ahnlich. 
Die Silicate und Borate sind ungefiihr von derselben Schmelzbarkeit wie 
beim Kalk. Zinkoxyd giebt mit Flussmitteln klare Glaser, scheidet sich jedoch 
unter Umstanden krystallinisch ab. 

W. SCHUMACHER bespricht ferner die Bleiglasuren (Thonind. Ztg. 1883, 
S.342, 438). Bei Irdengeschirr ist an einen Ersatz der Bleiglasur durch 
eine bleifreie Glasur nicht zu denken, da andere Glasuren entweder zu teuer 
kommen odel' zu schwer schmelzb.ar sind, auch bei richtiger Zusammensetzung 



140 Thonwaaren. 

der Glasur die sanitaren U ebelstande der fertigen Glasur, wie der Glasurarbeit 
nicht bedeutend sind. Bei allen Glasuren, in welchen im aufgeschmolzenen Zu
stande das Bleioxyd mit Kieselsaure gesattigt ist, wie bei den Steingu t
glasuren und meist auch bei den :l!rajolicaglasuren fallen die sanitaren 
Uebelstande fort, die etwa durch Aufliisung des Bleioxyds aus der fertigen Glasur 
entstehen kiinnten. Hier bleiben nur die Schadlichkeiten der Glasirarbeit 
selbst, die bei Anwendung von Bleiweiss erheblich sind. Bei Verwendung 
von weniger sehadlicher Men n i g e oder Gl at t e statt des Bleiweisses stell en 
sich technische Schwierigkeiten ein, doch lassen sich bei dichter gebranntem 
Bisquit mit Thon versetzte Mennigglasuren mit VorteiI gebrauchen. Das 
einzige Mittel zur Beseitigung del' schadlichen Wirkung der Glasirarbeit Jiegt 
darin, dass man die Glasurbestandteile VOl' Verwendung e i n f ri t t e t. Bei 
diesen Waaren wiirde sich Baryt statt des Bleiweisses mit Vorteil verwenden 
lassen, wenn man auch hier eine Fritte herstellt. Leider abel' fehlen leicht 
anwendbare Mineralien, da der Witherit meist zu viel Eisen enthalt 
Der Baryt giebt auch vielfach andere Tone mit farbenden :l!Ietalloxyden als 
das Bleiweiss. - Borsaure- und thonerdehaltige Glasuren welche 
auch bleihaltig sein kannen, miissen hier auf 1 Aeq. Thonerde ungefahr 
1'5 Aeq. Alkalien und auf 1 Aeq. der letzteren ev. inc!. des Bleioxyds 
2 Aeq. Kieselsaure oder 1 Aeq. Borsaure und 1 Aeq. Kieselsaure enthalten; 
auf die Thonerde sind 3 Aeq. Kieselsaure zu reehnen. Die alkalireichen 
Glasuren, welche mehr als 1 Aeq. Alkali auf 1 Aeq. Thonerde halten, machen 
noch weniger Seh wierigkeiten. Borsaure macht die Glasuren leiehter schmelz
bar, so dass man einen Teil des Alkalis fortfalJen lassen kann und nicht iiber 
das VerhaItnis 1 Aeq. Alkali zu 1 Aeq. Thonerde hinaus zu gehen braueht. 

Bleiglasuren auf Thon- und Fayencegefassen, E. PEYRUSSON, 
Compt. rend. 97. S. 495. 

W. SCHUMACHER, Thonind.-Ztg. 1883, 467, bespricht eingehend die 
Farbung der Majolica-Glasuren. Die Farben und Nuancen, die ein 
farbender Karper in Glasfliissen giebt, sind wesentlich abbangig von ver
schiedenen Umstanden, 1. von del' Constitution des Glasflusses selbst, 2. von 
besonderen Bestandteilen des Glasflusses; 3. von der Temperatur; 4. von 
der Farbe des Scherbens. In Bezug auf den ersten Punkt sind besonders 
alkalireiche Glasfliisse, bleireiche Glasfliisse, thonerdehaltige Glasfliisse und 
borsaurehaltige Glasfliisse zu unterscheiden. Kalk als Glasurbestandteil 
scheint sich meist neutral zu verhalten, wahrend Baryt nicht ohne Einfluss 
;.;u sein scheint. Fiir den zweiten Punkt kommen Zinnoxyd, Antimonoxyd, 
Kalkphosphat, Zinkoxyd, sowie Thonerde, welche nicht zur Verbindung mit 
geniigend Kieselsaure gelangt, in Retracht. Die Rohe del' Temperatur scheint 
weniger direct, als indirect, und zwar durch den verschiedenartigen Angriff 
der Scherbenmasse zu wirken. Die Farbe des Scherbens wirkt besonders 
bei durchsichtigen Glasuren und giebt dann eine Mischfarbe. 

Bleioxyd giebt Gelbfarbung, die erst bei hiiherem Gehalt an Kiesel
saure (iiber PbO, 2Si02) verschwindet. Ebenso verhalten sich die Borate des 
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Bleis. E i sen 0 x y d giebt in rein en Bleifliissen Gelb bis Braun. Zinkoxyd 
macht es gelblicher. Borsaure und Thonerdesilicat scheinen das Gelb zu 
begiinstigen. Zinnoxyd und Antimonoxyd heben und beleben das Gelb. 
Das Rot des Eisenoxyds erhalt sich wohl nur neben basischen B1eisilicaten, 
wird abel' begiinstigt durch Thonerde und kieselsaurearme Tbonerdesilicate, 
wenn dabei Opacitat eintritt, und kann dann mehr Kieselsaure vertragen. 
(Persischrot, Thonind.-Ztg. 1879, 34, LINDHORST.) In reinen Alkaliglasflussen 
giebt das Eisenoxyd ein kaltes blauliches Griin, das wegen seiner Unansehn
Iichkeit bei G1asuren nicht benutzt wird. Kalk und Thonerdesilicate scheinen 
die Farbe noch mehr abzuschwachen. 

l\Ianganoxyd giebt in reinem Bleiflusse Violet bis Violetbraun, in 
reinem Alkalifluss Amethyst bis Rotviolet und Dunkelviolet. In borsaure
haltigen Thonerdesilicatglasuren (z. B. Steingutglasuren) giebt hochprocentiger 
Braunstein mehr Hellbraun (Rockingham) , eisenoxydhaltiger Braunstein 
Kastanienbraun. Uranoxyd giebt mit Bleifliissen Orangegelb, in Alkali
kalkglas Gelb mit Stich ins Griinliche. In borsaurehaltigen Thonerdesilicat
glasuren tritt Gelb bis intensiv Grun auf. N i c k el 0 x y d u I in Alkalibleiflussen 
mit mehr Blei grunliches Braun, mit mehr Alkali Rotbraun, in borsaurehaltigen 
Thonerdesilicatglasuren Lehmfarbe. 

K 0 b altox y d ul erzeugt in Alkalifliissen mehr violete Nuancen, in B1ei
flussen reineres Blau. Borsaure und Thonerdesilicat haben wenig Einfluss. 
Thonerde dagegen giebt einen schonen hell- bis himmelblauen Farbkorper del' 
in kieselsauregesattigten G1asuren nicht bestehen kann, durch Borax und Blei
silicat zerstiirt wird,jedoch in borsaurehaltigen Thonerdesilicatglasuren sich erhalt. 
Aehnlich ist ein Farbkiirper aus Thonerde-Kobaltoxydul und Zinkoxyd. Zink
oxyd mit Kobaltoxydul giebt reinere hellblaue Tone, die jedoch bei hoherer 
Temperatur nur schwer sich erhalten. Zinnoxyd giebt helle, wasserige Tone. 

Kupferoxyd giebt mit Alkaliflussen Blau, welehes durch Borsaure griin 
wird, mit Bleiglasur Griin, mit Thonerdesilicatglasuren Griin, Kupferoxydul 
giebt in Glasfliissen bei Ausschluss oxydirender Einflusse Purpur; solche 
Purpurglasuren, in oxydirender Atmosphare gegliiht, werden blau, wenn sie 
alkalireich sind. 

Chromoxyd und Chroms.aure. Chromoxyd bildet hochst wahrschein
lich keine Silicate und Borate und wird nur als solches aufgelost. Die chrom
sauren Salze liisen sich ebenfalls in den G1asfliissen auf, sie scheinen in 
schmelzenden Bleisilicaten noch bestehen zu kiinnen, eben so in alkalihaltigen 
Bleifliissen mit niederer Schmclztemperatur. Man erhalt Gelb, auf welches 
Borsaure zerstiirend wirkt. Chromoxyd giebt Grun, das durch Thonerde 
odeI' Thonerdesilicat nicht vedindert wird, gegen Metalloxyde abel' sehr 
empfindlich ist. In gewissen borsaurehaltigen Thonerdesilicatglasuren er
zeugen geringe Mengen Chromoxyd neb en Zinnoxyd und Kalk (Magnesia, 
Strontian) Rosa bis Purrur, das sog. Pink. 

Ant i m 0 n 0 x y d. Dass das Antimon Farbe in Schmelzfliissen erzeuge 
(Gelb), wie friiher immer angenommen wurde, ist ein Irrtum. Wenn mit 
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Antimonoxyd Gelb eintritt, so riihrt dies von basischem Bleisilicat her oder 
von Eisenverunreinigung. Bei grosserem Gehalt erzeugt reines Antimonoxyd 
in Glasfliissen nur Weiss durch OpacWit. 

Zur HersteIlung von dunkelbraunem, sog. Creussener Steinzeug 
verfliichtigt man nach SEILER in Bayreuth in dem stark weissgliihenden Of en 
eine Masse aus Kochsalz, Potasche, Kupferasche und Borsaure. (D. P. 25649.) 

Maassregeln zur Ver bes serung der G lasur i rd ene r Geschi rre in 
gesundheitIicher Beziehung. Bericht der Konig!. Wiirttemb. CentralsteIIe fiir 
Gewerbe und Handel, (Thonind.-Ztg. 1883, 469). Es wird besonders auf 
die Verwendung schwerer schmelzbarer Thone hingewirkt, da fast aIle als 
unsch1idlich zu bezeichnenden GIasuren so strengfliissig sind, dass sie sich 
fiir die niederen Brenntemperaturen unserer gewohnlichen Thongeschirre 
nicht eignen. Die GIasur, die sich am besten bewart, wird aus 60 TIn. 
BIeiglatte (oder aus 30 TIn. GIatte und 30 TIn. Mennige), 10Tln. sich weiss
brennendem, quarzhaItigem Thon und 12 TIn. sich weissbrennendem Quarzsand 
gemischt. Die GIasur kommt bei 1100 bis 1200 0 C. in Fluss und muss 
4-5 Stunden auf dieser Temperatur erhaIten werden. 

Veltener Thon hat nach HEINECKE (Thonind.-Z. 1883, 487) folgende 
Zusammensetzung: 43'6 Si02, 11'3 A12 03, 5'1 Fe2 0 3, 17'5 CaO, 1'4 MgO, 
3'9 AlkaIien, 17'1 GIiihverlust. Fiir diesen Thon passende Glasuren erhielt 
H., indem er auf 1 Mol. Base (R2 0) 1'5 Mol. KieseJsaure nahm, Z. B.: 

a) 55'4 FeJdspat, 7'9 calc, Soda, 4'8 Salpeter, 45'6 Mennige, 27'0 feiner 
Quarzsand, 

b) 55'4 Feldspat, 7'9 calc. Soda, 4'8 Salpeter, 22'8 Mennige, 8'1 Zink
oxyd, 27'0 feiner Quarzsand. 

c) Formgebung. FAURE in Limoges. Schablonen zum Abdrehen 
der Aussenseite von Schiisseln, TeIIern und dergleicben, (D. P. 25345.) 
Das in friiher angegebener Weise gedrehte und centrirte Masselblatt wird 
durch ein einziges aus mehreren Schablonen sinnreich zusammengesetztes 
Werkzeug aussen abgedreht. 

WIMPF in Krauschwitz bei Muskau O.-L. (D, P. 24232.) Herabschieb
bare For m s pin del und Befestigung der Schablone zum mechanischen 
Formen von Thonwaaren auf der Drehbank. 

Nach Thonind.-Z. 1883, 47 werden im Kannenbiickerlande jetzt Krug
pressen verwendet, die von KNODGEN aus Baumbach erfunden sind. Boden 
und Seitenwaude werden von der Presse gefertigt, nur der Hals muss mit 
der Hand auf der Drehscheibe gebildet und der Henkel angesetzt werden. 
Die Kruge haben dadurch an Regelmassigkeit und GIeichheit in der Grosse 
und Wandstarke gewonnen. (S. insbesondere Patent 16760 von BiicHLER,) 

NIMAX bespricht (Thonind,-Z. 1883, 91) die SIMONs'sche Presse zur Her
stellung von Schmelztiegeln, Glashafen, Zink- und Gasretorten 
(s, Patent 12884), sowie die Presse zur Herstellung';on Kapseln und Topfen 
(s. POTHIER).*) 

*) Techn,-chern. Jahrb, 1884, S, 145, 
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NICOLAS JOSEPH DOR in Ampsin. (D. P. 25130.) Presse zur Formung von 

Schmelztiegeln. Die Form c und der Kerne werden von den mit Rechts-
Fig. 66. Fig. 67. und Linksgewinde versehenen 

Schrauben k auf- und abbewegt. 

In der Fig. 66 sind sie einander 
genahert, wobei zwischen ihnen 
eine ringformige Platte h liegt, 
die am Gestell gehalten wird. 

Zum Formen des Tiegels wird 
ein Thonballen auf b gelegt, 

dann werden Form c und Kern e 
einander genahert, hierauf wird 
Kern e durch Einschieben eines 
unter die Tragschwelle x greifen
den Keiles g festgestellt und der 

Kolben b der hydraulischen 
Pre sse a in Thatigkeit gesetzt. 
Derselbe presst den Thon in 
den Formraum. Gehen danu c 

und e auseinander, so wird der gepresste Tiegel 

vom Ring h auf b zuriickgehalten; derselbe wird 
spater seitIich abgeschoben. Bei einer zweiten 
Presse (Fig. 67) ist die Form c fest. Es wird 

hier der Tiegel dadurch aus der Form entfernt, 
dass, nachdem die Pres sung durch b vollendet ist, 
Kolben b mit dem angedrehten Rand gegen g 
stosst und dann ein in den Kolben b eingesetz
ter Kolben bl in Thiitigkeit kommt. Die Be
wegung des Kernes e geschieht hier durch hydrau· 

lische Pressen. Auch ist der Ring h nicht am GesteII, sondern durch Spiral
federn elastisch an e befestigt. 

Derselbe hat auch seine bekannte Presse zur Formung schlesi
scher Zinkmuffeln etc. in einigen wichtigen Details verbessert. (D. P. 

23944.) 

III. Ziegel. 
a) Maasse, A.rten und UeberzUge. Zur Priifung der Mauerziegel 

aufFrosfbestandigkeit hat man dieselben mit concentrirten Salzlosungen 
getrankt und die Salz~ auskrystaIIisiren lassen, oder man hat nach dem Vor
gange der Kg!. Priifungsstation in Berlin den Ziegel in Wasser bis zur Siede
hitze erwarmt und nachher abgekiihlt. Beide Methoden halt RiiHNE (Bauztg. 
1883, 284.) fiir ungeniigend und schliigt statt deren ein wirkliches Gefrieren
lassen vor. IUan soIl dann, event. nach mehrmaliger Wiederholung des Ge
frierens, die Drnckfestigkeitsverminderung bestimmen. 
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Ein neuer Einschiebziegel ist von DARRIGAU in Cagnotte ausgegeben. 
(D. R. 22595). 

MICHELET und TESCHER in Berlin haben versucht, bi tumin i rt en Zi e geln 
Eingang als P11asterungsmaterial zu verschalfen. Die zur Anwendung ge
langenden Verfaren und Apparate zur Impragmirung sind in D. P. 22276 
lind 24489 beschrieben. 

b) Pressen. DICKINSON in Hamilton (D. P. 24349). Ziegelpresse 
mit drehbarem Formentisch. - SEB. MULLER in Oberfiihring (D. P. 24355). 
Ziegelpressen mit Formenrad. - BUCK in Crescent und LEVY in Troy, 
New-York (D. P. 25656). 1.faschine zum Einstreuen von Sand in 
Ziegelformen. 

C. SCHLICKEYSEN (Thonind. Ztg. 1883, 127 If.) empfiehlt eine neue 
Z i e gel S t ran g pre sse Iiegender Construction, bei der die beiden, den Thon 
der Schnecke zufuhrenden Speisewalzen grosser lind auf 8 bis 16 mm anein
andergeruckt sind. Sie haben die Wirkung eines gewiihnlichen Walzwerkes, 
nur mit dem Unterschiede, dass sic sich viel langsamer, und zwar mit der 
Peripherigeschwindigkeit der darunter liegenden Schnecke dreben. Da sie 
nicht ganz dicht zusammengeruckt sind, beanspruchen sie weniger Kraft. 

H. BOLZE (D. P. 24637). Thonschneider. Auf Schneckenwelle a 
Fig. 68. sitzen die fest aufgekeilten Schne

ckenmesser 1, 2, 3, 4, 5 und 6 .. Zwi
schen 4 und 5 und zwischen 5 und 
6 sind die beweglicben Gegenmesser 

~~~~~~L.,t!-.I?~~~~.:.;a;~:J.. x IX angebracht; diesel ben sitzen lose 
.~ .... ~~...,.wr""~ft"'lrj-i~m-~r auf der Welle und fubren sich mit 

ihren Enden in den Nuten y y, so 
dass sie die rotirende Bewegung der 
Pressschnecke nicht mitmachen, wohl 

aber Verschiebungen derselben in ihrer Langsrichtung, welche bei Abnutzung 
vorkommen, folgen kiinnen. 

W. SCHLUTER in Neuenhagen (D. P. 24325). Ziegelabschneide
apparat mit rotirendem Aufnahmetisch und festen oder mitrotirenden 
Schneidegattern. 

TH. GROKE in Merseburg (D. P. 25521). Abschneideapparat fur 
Ziegelmaschinen. Bei Abschneidern, bei denen wahrend des Dureh
schneid ens des Thonstranges durch den Schneidedraht unten Schlitzplatten 
gegen den Strang gepresst werden, in deren Schlitze der Schneidedraht ein
tritt, soIl en diese Schlitzplatten gleich nach Austritt des Drahtes aus dem 
Thonstrang von diesem selbstthatig entfernt werden. Hierdurch soli das Ab. 
brechen der einen Unterkante des Ziegels verhindert werden. 

HEL~[ in Dresden (D. P. 25869). Mechanischer Stempelapparat fiir 
Ziegel an Strangpressen. - ALEX. WIMPF (D. P. 25118) wendet fiir Thon
rohrenpressen Kernbolzen an, welche in einem Kugelgelenk drehbar, mit 
Rippen versehen und spharisch sind. 
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IV. Dach- nnd Falzziegel. 
BOCK macht Mitteilungen iiber Falzziegel, Thonind. Ztg. 1883, 165; 

nach demselben eignet sich die trockene Vorbereitung des Rohmaterials gut, 
bei Kalk- und Mergelhaltigem Material ist dagegen SchHimmen erforderlich. 
Referent empfiehlt das Pressen in Gypsformen und das Brennen in Partial
ringiifen mit Luftzufiihrung und Vorwarmung der Speiseluft. Zwei solche 
Oefen werden nebeneinander gelegt; die abgehende Warme des einen Ofens 
wird zum Ausschmauchen des zweiten benutzt. 

J. G. STADLER in Zollikofen bei Bern (D. P. 24564). Dachziegel 

mit seitlichem :Falz und teilweise weggeschnittener Rippe auf del' oberen 
Seite, sowie Einrichtung zur Herstellung desselben auf Strangpressen. Die 
nach dieser wichtigen Erfindung hergestellten sogen. Parallelfalzziegel 
haben im Gegensatz zu den bisherigen Falzziegeln oben und unten keinen 
Falz, sondern nur seitliche Falze. Es ist dadurch miiglich das Ziegelblatt 
mit del' Strangpresse herzustellen und dann den Falzziegel entweder direct 

beim Abschneiden fertig zu stellen, oder dies direct nach dem Abschneiden 
durch eine geringe Umformung zu bewirken. 

BRANDENBURGER in Aarau (D. P. 24391). I<'alzziegel mit abgerundetem 

odeI' ausgekehltem, iiberfalztem Kopfende und einem langlichen Wasserschlitz. 
MOHR in Schiltigheim (D. P. 24693). Falzziegel. Auf der Oberflache 

des Ziegel~ sind schrage Rinnen angebracht, we1che das Wasser del' Mittel
rinne zufiihren. 

Form ZUI' Herstellung RIECKEN'scher Ziegel, s. D. P. 25863, NIE~IAYER. 
Neue Dachziegel sind auch von WIRTH & ZECH in D. P. 25937 und 

von SPAHMANN in D. P. 22587 angegeben. 

V. Oefen. 
a) Trocknen, Einsetzen, Brennen. Nach Thonind. Z. 1883, S. 38, 

werden Steine aus kalkhaltigem Thon stets fleekig, wenn del' Brand 
aussehliesslieh mit oxydirender Flamme gefiihrt wird. In diesem :Falle ver
wandelt sich die beim Verbrennen aus dem Sehwefel der Kohle entstehende 
schweflige Saure in Beriihrung mit Kalk und Sauerstoff in schwefelsauren 
Kalk und verhindert dadurch das vorhandene Eisenoxyd, das gelbgefarbte 

Kalk - Eisenoxyd - Silicat zu bilden, wei! del' Kalk durch eine stark ere Saure 
in Anspruch genom men wird. Es bleiben aile diejenigen Stellen, welche von 

der Feuerluft getroffen worden sind, rot, entspreehend der Farbe des Eisen
oxydes, wahrend die bedeckten Stell en und das Innere der Steine gelb sind. 
Anders verMit es sieh, wenn die Steine bei hoher Temperatur mit redu
eirenden Gasen: Wasserstoff, Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffen zusammen

kommen. Dieselben finden sich im "Rauch". Alsdann giebt der vorher 
gebildete sehwefelsaure Kalk Sauerstoff ab, verwandelt sich in Kalk und 
schweflige Saure, welche sieh zugleich mit daraus reducirten freien Sch wefel 
verfliiehtigt, wah rend Kalk mit Eisenoxyd und Kieselsaure zu einer gelb
gefarbten Verbindllng zusammentritt. In del' Praxis gestaitet sieh das Verfahren 

Biedermann, Jahrbuch VI. 10 
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folgendermassen. Man schlie sst, wahrend der Ringofen im Gang ist, auf kurze 
Zeit samtliche Glocken, heizt aber trotzdem weiter. Die entstehenden Rauchgase 
lasst man bei einem offenen Of en aus einer oder zwei Heizlochreihen in dem kiih
lenden Teil des Ofens frei austreten. Bei einem iiberdachten Ofen muss wegen 
der Feuersgefahr ein Abzug durch Ueberfiihrungsrohre, etwa nach dem oberen 
Schmauchcanal, der zu diesem Zwecke mit dem Rauchsammler verbunden ist, 
geschaffen werden, um die entstehenden Gase abzuleiten. Ein Dampfen des 
Zuges fiihrt nicht zum Ziel, vielmehr miissen die schwefligen Gase direct aus 
dem Of en entfernt werden, da sie sich sonst in den kiihlen Ofenabteilungen 
als Schwefel oder schweflige Saure niederschlagen. 

Die Abfiihrung der Gase muss bei guter Nachglut geschehen, weil sonst 
leicht die bereits fertig gebrannten Steine durch Russ geschwarzt werden. 
Diese Operation fiihrt man im Anfange d. h. beim ersten Umbrande aile 
6 Stunden 20-30 Minuten durch. Spater, wenn der grosse Vorrath an 
Schwefelsaure aus dem Einsatz und den Of en wan dung en entfernt ist, was 
man an dem schwacheren Auftreten der schwefligen Saure merkt, kann man 
die Operation aile 8 bis 12 Stun den vornehmen. 

Nach Thonind. Z. 1883, 92, ist durchaus zu empfehlen, beim S c h m a uc he n 
die warme Luft in der Sohle der abzuschmauchenden Kammer einzuftihren 
und den Schmauch durch die Heizliicher oben abzufiihren. 

Bei dem Scbmaucbsystem von DANNENBERG (Tbonind. Z. 1883, 
112) sind die Sohlliicher in der Diagonale zwischen je 4 Heizliichern ange
bracht. Dies gestattet die Einftihrung der heissen Luft unten und Abzug 
der Schmaucbdampfe 0 ben, wie auch durch U mstellen der betreffenden Ven
tile das umgekehrte Verfahren. Ausserdem kann bierbei niitigenfalls ausser 
mit heisser Luft mit directen Feuergasen gescbmaucht werden. Es ist so 
miiglich, 2 bis 3 Schmauchkammern getrennt zu gleicher Zeit zu schmauchen. 
Das Abschmauchen der Kammer ist erreicht, wenn die Kammer 3 bis 4 Stun
den lang mit einer Temperatur von iiber 100 0 C. gescbmaucbt hat. 

BAPTEROSSES in Briare (D. P. 22953). Maschine und Einrichtung zum 
Einsetzen von glasirten Thonwaaren in die Kapseln. 

J. F. RiiHNE in Berlin (D. P. 23965). Trockenkammern auf Ringiifen. 
J. H. COHRS in Hamburg (D. P. 23975). Trockenkammern in Ver

bindung mit Ring- und Langiifen. 
b) Brennofen. ~Iitteilungen und Kritiken aus der Literatur und Praxis 

iiber Gas-, Ring.- und Kammeriifen, DANNENBERG (Thonind. Z. 1883, 
389, 401, 409.) 

R. BURGHARDT. Bemerkungen tiber einige Brennapparate der Thon
waarenindustrie (Tbonind. Z. 1883, 65). 

Die LIEGEL'Schen Generatoren (Thonind. Z. 1883, s. 175) haben 
unten einen Schlitz zum Eintritt der Luft und zum Austritt der hier ganz 
zu Schlacke schmelzenden Asche. Die Generatoren sind viereckig und ver
jiingen sich von allen Seiten nach dem Schlitze hin in Treppenstufen. Der 
Schlitz ist von Eisen oder feuerfestem Material und wird niitigenfalls durch 
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ein Hilfsfeuer erwarmt, um auch schwerfliissige Schlacke gut abfliessen zu 

lassen. Die zum Vergas en sowie auch die zum Verbrennen der Gase die

nende Luft wird in nach dem Gegenstromprincip construirten Regeneratoren 

mit Hilfe der abgehenden Warme der Oefen vorgewarmt. In den Regenera

toren sind diinne Wande mit Rippengarnirung. Die Verbrennungsluft wird 
durch viele und kleine Diisen in regulirter Menge zugefiihrt. LIE GEL hat 
ungefahr 350 Generatoren ausgefiihrt. 

THEODOR SCHLEGEL in Diisseldorf (D. P. 24430). Neuerung in der Ver
einigung zweier Generatoren, wobei die Gase des frisch beschickten 
Generators den in Glut befindlichen durchstreichen miissen. 

Der 0 fen von MINTON auf dem Werke in Stoke-on-Trent ist eine Ver
besserung des Ofens des Generals H. Y. D. SCOTT aus den Jahren 1868, 
1869 durch MINTON. Bei den friiheren Oefen wurde das Brennmaterial in 
Feuerungen verbrannt, welche teils am ausseren Umfange des Ofens, teils 
unter den Mauern lagen. Bei diesem System ging zu viel Warme durch 
Ausstrahlung und durch Abgabe an das Mauerwerk verloren. Nach den Ver
besserungen von MINTON, die in dessen Eng!. P. No 1709/1873 beschrieben 
sind, sind die friiheren Feuerungen so abgeandert, dass die Verbrennung 

del' Kohlen nur im Innern des Ofens bewirkt wird, so dass die Warme in 
directester Weise auf die Kapseln, den Einsatz, wirkt. In einem Raume, 
welcher iiber dem Brennraum angeordnet ist, wird die aus diesem entwei

chende Warme zum Glasurbrand oder zum Brennen von Artikeln, die nur 
niedere Temperatur hierfiir erfordern, benutzt. Die Feuerungen sind in 
griisserer Zahl am Umfange des Ofens angeordnet und nach Art der Gene
ratoren gebaut, so dass die Kohlen in grosser Rohe auf einander liegen. 
Die Brenngase werden durch regulirte Luft-Zufuhr in dem oberen Teil des 
Of ens verbrannt, so dass eine reichliche Circulation der Flamme statthat. Die 
Ziige, welche nach dem aussen liegenden Schorn stein fiihren, enthalten kein 
unverbranntes Gas; das Gasgemisch darin enthalt noch geniigend freien 
Sauerstoff, um auf eine hochoxydirende Flamme hinzudeuten, wie sie fiir 
gute Farbe und Glanz der Hartsteingutwaare erforderlich sind. Beriicksich
tigt man, dass IIhNTON'S Of en mehr Gut fasst als altere Oefen von gleichem 
Durchmesser, so kann man eine Brennmaterialersparniss von 40 Proc. an
geben. Eine Commission besichtigte einen Steingut-Bisquitofen, einen Stein
gut-Glasurofen und einen Porcellan-Bisquitofen, ebenso einen grossen Fliesen
{lfen auf den Campbell Tile Company's Encaustic and Floor Tile works. 
Die Oefen waren in den verschiedensten Stadien der Befeuerung, ohne dass 
die geringste Spur von Rauch an der Spitze bemerkbar war. (Report of the 
smoke abatement committee 1882. London 1883.) 

MARTIN in St. Denis (D. P. No. 24252). Of en mit unter dem Brennraum 
Iiegendem Ve r g I ii h r a u m zum Brennen von Porcellan. Der Brennraum 
wird mit iiberschlagender Flamme beheizt; die Feuergase treten durch die 
Sohle des Brennraumes direct in den Vergliihraum und durch dessen Sohle 
in den Fuchs. 

10* 
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Gaskammerofen von GEORG MENDHEIM in Miinchen. (D. P. 22086.) 
Bei diesem Gaskammerofen mit continuirlichem oder intermittirendem Betrie!;) 
schlagt die Flamme in den Kammern von beiden Seiten teils direct aus der 
Sohle bei d, teils tiber Feuerbriicken n, bezw .. durch Oeffnungen 0 in diesen, 

Fig. 69. nach den in der Mitte derKammer 
liegenden Abzugsoffnungen h vo)]: 
oben nach unten tiber. Die :tu
fiihrung von Gas erfolgt durch Quer

> canal b, d~r nach den Oeffnungen a. 
hin Abzweigungen hat. Die Ver
brennungsluft wird aus· der vorher
gehenden Kammer zugefiihrt; sie 
tritt durch h nach i, k und den 
Quercanal 1, durch Tellerventil e in 
die Quercanale 9 gl, wo sie mit dem 
Gase zusammentrifft; 9 und gl sind 
in jeder Kammer durch einen Langs

canal vereinigt. Die Feuergase werden durch die auch fiir Luftzufiihrung dieneu
den Canale, wie oben beschrieben, in die nachste· Kammer und we iter gefiihrt. 

DANNENBERG in Giirlitz. (D. P. 24146.) Gaskammerofen mit auf
steigender Flamme. In der Of en soh Ie sind parallel laufende obenoffene 
Canale riI und m1 angeordnet, von denen die Canale m in Kammer JJ:[ 

durch die Schachte a und durch 

-o:---",*ft1'~-.",.~.,.,...""'i1ft,"'r-~-- aufgesetzte Knierohre i mitder 
Gasleitung a; in Verbindung ge-

.£c .J!" ( 

/ 

setzt werden, wahrend die mit 
m abwechselnden Canale tl~l 

durch Schachte emit der vor
hergehenden Kammer L com
municiren, um beim Brande in 
L vorgewarmte Luit dem Gas 

zuzuftihren. Die Canale m und m l sind durch eine doppelte Schicht von 
Chamottesteinen so iiberdeckt, dass sich Gas und Luft in den Spalten da
zwischen gut mischen. Die Bodencanale dienen auch zur Weiterleitung der 

Fig. 71. Feuergase in die vorzubrennenden Kammern N. 
RASCH in Oeynhausen. (D. P. 24158.) Befeuerung 

continuirlicher Oefen, die durch Sandwande geteilt 
sind. Schlitz D, Aschenfall E und Rost F sind hier in 
Verbindung mit einer durchbrochenen, jedoch durch Sand zu 
dichtenden Wand C angewendet, so dass wah rend des 
Vorfeuers die Feuergase durch die Oeffnungen der Wand C 
streichen kiinnen. Wahrend des eigentlichen Befeuerns 
der Kammer' wird jedoch die Wand C durch Sand gedichtet, 
wodurch dann die aus den abgebrannten Kammern 
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!kommende Luft nur durch Scblitz D und Aschenfall E dem Feuer auf 
Rost l!' zustromen kann. 

OTTO ROST in Budapest. (D. P. 23342.) Beweglicher Dom zum Ab
'1eiten del' Scbmauch- und Verbrennungsproducte an FeldringOfen. 

Del' Ringofen von HERTRAMPF in Breslau (D. P. 26362) besitzt ein 
Scbmauchsystem bekannter Art zur UebE'rfiihrung der Luft, welche an den sich 
abkiihlenden Waaren sich erwarmt, in die frisch besetzten Kammem. Dieses 
Systembesteht aus dem Ringcanal e, del' durch Zweigcanale mit den Scbiirlochem 
.a jeder Kammer verbunden ist. Daneben sind zwei andere Systeme angegeben, 
\lm die in del' bl'ennenden Kammer an die Umfassungsmauern abgegebene 

Fic:.72. 

uberschiissige Warme zum Schmauchen nntzbar zu macben. Es sind zu dem 
Zwecke an der Innenwand des Ofens die Riihren p und an der Aussenwand des 
Dfens die Riihren h in den Kammern aufgestellt. Beide Arten von Rohren 
-communiciren unten mit del' freien Luft. Die Riihren p schliessen sich 
oben an den Ringcanal e. Es kann somit durch p, e und a die erwarmte 
Luft oben in die abzuschmauchenden Kammern geleitet werden. Die 
Riihren It miinden oben in einen Ringcanal k, von dem aus Rohren m nach 
unten bis in die Kammersohle fiihren, so dass die in It erwarmte Luft dUTCh 
k m unten in die abzuschmauchenden Kammern eingefiihrt werden hnn. 
Ausserdem fiihren von k kleine verschliessbare Canale nacb aussen, urn 
warme Luft in die den Of en oben umgebenden Trockenraume T zu lei ten. 

K. FLIESEN in Eisenberg, Rheinbayern (D. P. 25861) hat ein Canal
system zum Vereinigen mehrerer Oefen beim Brennen angegeben. 

W. ECKARDT in Dortmund (D. P. 25003) baut continuirliche BrennOfen 
mit winke'Ifo rm i gem, stern fii r m ige m etc. Grundriss. 

BRUNO HAEORICH in Eilenburg. (D. P. 23946.) Permanente Heizwand 
'l.md Zufiihrung der Luft zu derselben in RingOfen. 

JH. SCHLEGEL in Diisseldorf (D.P. 24430) hat einen Gaskammerofen an" 
·gegeben, bei dem die Kammern abwecbselnd oben und unten verbunden sind. 

R. BURGHARDT in Freiburg (D. P. 23856) beschreibt neue F eue rungen fiir 
;BrennOfen sowie eine Art del' Vereinigung mehrerer Brennkammetn. 

DURYEE in N ew-York, CLARK in Montreal u.P ATTERSON in Montreal CD.P. 26169)· 
lIerstellung feu erf est e I' glasirter U e b e rz iige u. PI a tt en fiir Oefen aus einem 
im wesentlichen aus Thon, Grapbit und Melasse bestebenden plastiscbenMaterial. 

c) Mntrel- nnd Emaillirofen. THOMPSON BROTHERS' Of en *) dient zum 
Brennen von bed ruck tern odeI' bemaltem Glas, von Email und von Thonwaaren 

*) Techn.-chem. Jahrb. 1882, 120. 
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ulid zum ~iihlen von Glas. Das Gas wird direct in den Oren geleitet, es 
brennt von beiden Seiten aus gegen die Decke des Of ens und zwar auf ganzer 
Lange desselben. Auf den Werken von BRITTEN und GILSON in Southwark 
sind derartige. Oefen yorhanden, von denen einer, der 12 Quadratfuss Glas 
(4 Fuss ZU 3 Fuss) fasst, mit einem Kostenaufwand von 1 s. 21/2 d. fiir 
Brennmaterial und Bedienung befeuert wird, wahrend ein friiher benutzter 
Mutl'elofen fiir Coks und Arbeitslohn 4 s. 3 d. kostete. Der neue Of en kann 
sechsmal in 12 Stunden befeuert werden, der Mutl'elofen nur einmal in 
24 Stunden. (Rep. of the smoke abatement comm. 1882, London 1883.) 

F. WELLER in Liittich. (D. P. 22858.) Anordnung von Schiebern an 
Muffelofen zur veranderlichen Leitung der Feuergase um die Mutl'el herum. 

F. MEISER in Niirnberg. (D. P. 22504.) Gefa.ssgliihofen mit Gasfeuerung. 
Die vier an einander gereihten Kammern k, 1, m und n enthalten auf Stegen 
die zu gliihenden Gefasse:c und werden durch aus den Pfeifen 0 ausstriimen

Fh;.73. des Gas geheizt. An den durch die vier Kammern 
;-'I.-:::::::::;;:~:::::l:::=~:::::CI gebildeten Brenncanal ist zu jeder Seite ein 

Regenerator P,Pl angeschlossen, um mit wechseln
der Flammenrichtung einen Teil der Geiasse zu 
gliihen, wah rend der andere Teil zugleich mit 
dem Regenerator zur Erwarmung der Verbrennungs
luft dient und sich so vor dem Ausheben der Gefasse 
auf Verbrennungslufttemperatur abkiihIt. Dieselbe. 
Construction ist auch fiir acht Kammern be
schrieben, wobei mittelst je zweier Schieber je 

~!:s~~~L=::..c::~~U vier Kammern abwechselnd behufs totaler Ab-
kiihlullg aus dem continuirlichen Betrieb ausgeschaItet werden konnen, 
wahrend die vier iibrigen Kammern zugleich mit den beiden Regeneratoren. 
wie angegeben, betrieben werden. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr Ausfuhr 

Waarengattung' Yom I yom 1. Juli yom I yom 1. Juli 
1. Januar biSI 1883 bis 1. Jauuar bis 1883 bis 

Ende De· Ende Juni Eude De· I Ende J uni 
cember 1883 1884 cem bel' 1883 188!, 

an nicht glasirtem Topfergeschirr 1719 1836 16989 17061 
" glasirtem Topfergeschirr . 11708 11352 29880 31 178 
" anderen Thonwaaren, ausser 

Porcellan etc. ansSer VerbiIlc 
dUIlg mit anderen Materialien 5485 5571 160583 164144 

"Porcellan nnd porcellanartigen 
Waaren, ansser Verbindung 
mit anderen Materialien . 4052 4188 96 162 98017 
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XVII. Cement und Kalk. 
Ein Of en zum continuirlichell Brennen von Cement von 

C. DIETZSCH in Malstadt (D. P. 23919) besteht aus drei Abteilungen, dem 
Vorwiirmer .A, dem Schmelzofen B 
und dem Abkiihlungsraum C. Die 
Cementrohmasse wird durch D ein
gefiihrt. Das Brenllmaterial wird der 
Masse erst beim Uebergang von .A 
nach Bzugefiihrt, nachdem man die 
feuerfeste Thiir G geiiffnet. Die 
Cementmasse wird bei L ausge
zogen. Die Luft striimt bei I zu 
und erwarmt sich an dem abkiihlen
den Cement in C; es kann eventuell 
Unterwind angewandt werden. Statt 
des schachtfiirmigen Vorwarmers .A 
kann auch ein nach Art der Canal
Men construirter Of en zum Vor
warm en des Cementes dienen; auch 
hier wird das Brennmaterial erst 
beim Uebergange der Masse nach 

B zugegeben. Die damit bisher ge
machten Erfahrungen bestatigen die 

Fig. 74. 

Miiglicbkeit eines continuirlicben Betriebes, nul' die rascbe Zerstiirung des 
feuerfesten Futters im Schmelzraume B setzt demselben nach einigen Mo
naten eine Grenze. Voraussichtlich wird die Wahl eines geeigneten basischen 
Futters die Dauer der Brande verliingern. 

FRZ. MEISER in Niirnberg. - Verfahren und Of en zum Brenuen von 
Strontianit, Calcit, Dolomit, Magnesit u. dergl. mittelst in Regeneratoren er
hitzten Generatorgases (D. P. 23249). Die Materialien werden dadurch ge
brannt, dass man stark erhitzte Generatorgase hindurch leitet. Sie werden 
in den oblongen Schachtofen Fig. 75 . 

.A eingefiillt, bei dem die 
Brennzone zwischen Zl, Z2 
und Z3, Z4 liegt. Das Gas 
wird in die Regeneratoren 
z. B. in GI G4 eingefiihrt 
es striimt bei Zt Z4 in den 
Of en. Hierauf tritt es bei 

Z2, Z3 aus, wird in den 
BrennkammernB durch Luf!, 
welche aus den horizontal en 
Pfeifen r zustriimt, verbrannt 
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und heizt so die Regeneratoren G2 und G3• Nach einiger Zeit lasst man 
das Gas in G2 G3 ein, verbrennt es in den gegeniiberliegenden Brenn
kammem B und heizt die Regeneratoren G t G4. Man hat so eine horizon
tale, von links nach recbts wechselnde Flammenrichtung. Die Construction 
gestattet jedoch, auch mit vertical em, von oben nach uuten bezw. umgekehrt 
gerichtetem Gasstrom odeI' mit diagonalem, von oben nach unten oder um
gekehrt gerichtetem Gasstrom zu brennen. 

DUEBERG'S liegender Ofen zum Brennen von Kalk, Cement etc. ist ahu
lich dem Ringofen mit fahrbarem Herd mit beweglicher Soh Ie construirt und 
hat in seiner ausseren Form die Gestalt eines kurzen Canalofens, bei welchem 
die Feuerung nicht in der Mitte des Canals, sondern an dem einen Ende 
sich befind et. Diese Feuerung ruht nach Const.ruction I. selbst auf einem 
beweglichen Stirnwandverschluss und wird jedesmal nach erfolgtem Garbrand 
eines Wagens auf Schienengeleisen und iiber eine Drehscheibe soweit vor
gezogen, dass del' fertig gebrannte Wagen herausgeschafft werden kann, 
worauf sie wieder an ihren Platz geschoben wird' Nach del' zweiten Modi
fication ist die Stimwandfeuerung stational' und del' fertig gebrannte Wagen 
wird mittelst einer Versenkungsvorrichtung (Winde, hydraul. Aufzug odeI' dgl.) 
in einen unter dem Of en canal befindlichen Tunnel geschafft, welcher eben
falls ein Schienengeleise entMlt. Die Speiseluft wird unter del' Sohle resp. 
durch den unteren Tunnel zugefiihrt und gelangt so vorgewarmt zur Ver
brennungsstelle. Der Betrieb ist wie beim Canalofen continuirlich, kann 
jedoch jederzeit unterbrochen werden. (D. T. u. Z. Ztg. 15, 30.) 

. Del' Unterlaufer-J\fahlgang fiir Cementmiillerei biirgert sich neuer
dings wieder mehr eiu (Thonind. '1, 39). Er leistet quantitativ fast das 
Doppelte wie gleiche OberHiufer, und wird fiir Steine von 1'4 m Durchmesser 
bei Verbrauch von lOP Heine Leistungsfahigkeit bis zu 3500 kg per Stunde 
an Rohmehl angegeben. 

Verfahren zur Herstellung von Cement durch Brennen von Carnallit 
mit thonerde-, kieselsaure- und kalkhaltigen Materialien. ROTH 
in Wetzlar (D. P. 25982). Die trocken gemengten Rohmaterialien, z. B. eine 
Mischung aus Schlackenmehl, Bauxit und Kalkstein oder Kreide, oder die ge
wiihnliche Rohmischung fiir Portlandcement werden mit Carnallitliisung zu einem 
Teig angemacbt, del' in Ziegel geformt wird. Die Ziegel werden getrocknet, ge
brannt, zerkleinert und gemablen. Del' Carnallit kann jedocb auch in Pulver
form del' Mischung hinzugesetzt werden, die dann mit Wasser versetzt wird; 
ebenso kann auch das nasse Mischverfahren angewendet werden. 

L. ERDMENGER in Misburg bei Hannover stellt ein Gemenge aus Port
landcement und Magnesia her (D. P. 26130). Die dem Portlandcement 
beizumischende Magnesia wird durch schwaches Brennen erhalten. Sie wi I'd 
am besten in miiglichst fein zerteiltem Zustande in del' Art, wie man die 
Magnesia usta bereitet, odeI' auch durch schwaches Brennen von Magnesit 
dargestellt. Die Magnesia wird dem fertigen Portlandcement in . Mengen bis 
zu etwa 30 Proc. zugesetzt. Der Cement vertragt dann elnen hiiheren Sand-
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zusatz, liisst sich besser unter Wasser betoniren und widersteht dem See

wasser besser als ohne Zusatz von Magnesia. 

Zu hydraulischen Zuschliigen (Puzzolanen) benutzt J. BIELENBERG 

in Chemnitz (D. P. 24038) Silicate, wie Thonporphyr, Thonschiefer, Sandstein 

und Lehm, selbst Schlamm oder Schlick aus Fliissen und Meeren. Die 
Stofl'e werden gegliiht, dann der Einwirkung schwefliger Siiure ausgesetzt 
und hierauf fein gemahlen; sie erhalten dadurch in Verbindung mit Kalk 
hydraulische Eigenschaften, so dass sie in dieser Beziehung dem Trass, der 
Puzzolane- und Santorin-Erde gleichen. Die Steinmassen werden mit Kohle 
gemengt und gebrannt, wobei man an den Luftzuglochern des Ofens Rohre 

einsetzt, die mit Kohle und Schwefel gefiillt sind und anbrennen, sobald der 

Brand bis dahin gelangt. 
In Thale a. Harz ist im verflossenen Jahre die erste Puzzolan

C e men t - F a b ri k erbaut. Die von der Koniglichen Priifungsstation fiir 
Baumalerialien vorgenommenen Versuche sollen gute Resultate ergeben haben, 
so dass eine :l!Iischung von 6 Teilen Sand und 1 Tei! Puzzolan-Cement noeh 

sehr gulen Mortel liefert. Der Cement besteht aus Dolomit, Thonerde
silicaten und granulirter Hochofenschlacke. *) (Thonind. Z. 8, 2.) 

Der Portland-Cement-Beton auf der Sehweizerischen I,andesausstellung 
von Prof. L. TETMEYER. (Schw. Bztg. 2, 20.) 

Ueber neuere Cement- und Betonarbeiten berichtet R. DYCKERHOFF 
(Thonind. 7, 34, 35). 

H. FARJA beschreibt ein ihm patentirtes Verfahren, urn das E r hart en 

von C em en t b I ii ck en zu beschleunigen. Der Cementmortel wird wie ge
wiihnlich angesetzt nnd in die Formen gestampft, worauf letztere in einer 
Kammer einer fenchten Hilze von ca. 30 0 C. ausgesetzt werden. Dies be
schleunigt sehr das Abbinden des Cements nnd geslaUet, die Objecte nach 
wenigen Stunden aus den Formen zu nehmen. Sie werden dann in ein 
43 0 C. warmes Bad aus 1 T1. Natronwasserglas und 12 Tie. Wasser gebracht. 
Die Losung dringt bis in die Mitte des Blocks ein, anstatt wie gewiihnlich 
nur in die Oberflache. In 3-4 Tagen erreicbt del' Block dieselbe Festig
keit, wie Cement sonst nach 3-4 Monaten. (Scient. Amer.; Thonind. Z.) 

C e men trii h ren fur unterirdische Telegraphen- resp. Telephonleitungen 
sind von DELUNE & Co. in Grenoble vorgeschlagen worden und in Toulon 
und Lyon angewendet. Sie haben kreisformigen Querschnitt mit Hacher 

Auflageflache und sind oben del' Liinge nach aufgeschlitzt, urn das Kabel 
bequem legen zu konnen. Ein separater Deckel mit iibergreifenden Randel'll 
schliesst den Schlitz. (Thonind. Z. 8, 20.) 

J. HEMMERLING in Diisseldorf stellt Cern e n tfli e s en mit farbiger Deck
schicht folgenmaassen her (D. P. 25243): Die zur Farbung bestimmten 
Mineralfarben werden mit Wasserglasliisung gemischt und nach eingetrener 
Erhartung pulverisirt. Dieses Pulver wird mit Hochofenschlackenmehl gemengt, 

*)'Nacb R. DYCKERHOFF ergab ihm Puzzolancement nach 28 Tagen Normenfestigkeit 
fur Zug 13'2 kg, fiir Druck 72'0 kg per Quadratcentimeter. 
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mit Wasserglasliisung versetzt und mittelst Walzen innig durcbgeknetet. Der 
so erbaltene Teig wird nun zur Herstellung der Deckscbicbt benutzt, indem 
man denselben zunacbst in diinner Scbicht in die Form funt. Der iibrige 
Teil der Form wird dann mit einer Mischung aus Cement und Scblackensalld 
oder Kieselsand gefiillt, worauf der Formeninhalt durch Pressen oder Stampfen 
verdichtet wird. Nach dem Abbinden werden die aus der Form genommenen 
Fliesen in Wasserglaslosung getaucbt, hierauf langere Zeit in Wasser ein
gelegt und scbliesslich nach dem Trocknen nochmals mit Wasserglasliisung 
iiberzogen. 

Die Discussion uber die Frage des Scblackenzusatzes zu Portland
Cement war bisher sehr rege und biiufig animos, scheint abel' jetzt ihren 
Abschluss gefunden zu haben. was die technische Seite del' Frage anbelangt. 
Nachdem die guten Erfolge, welche mit dem sog. Puzzolan-Cement erzielt 
werden, nicht bestritten werden konnten, lag es nahe, dass die Frage, ob es 
moglich sei, Portland-Cement durch Schlackenzusatz zu verbessern, beant
wortet werden wiirde. Die zahlreichen in dieser Richtung angestellten Ver
suche teilen sich in zwei Gruppen: 1. der Nachweis des Zusatzes zu Port
land-Cement und 2. del' Nachweis des Einflusses dieses Zusatzes auf die 
Festigkeit. 

In del' ersten Ricbtung veranlasste del' Verein deutscher Cement
fabrikanten Prof. R. FRESENIUS in Wiesbaden zu Untersuchungen liber den 
Nachweis von Verfalschungen im Portland-Cement. Diese Untersuchungen, 
von R. und W. FRESENIUS, in eleganter Weise durcbgefiihrt, brachten einerseits 
Licht in die bisher dunkle Frage und fiihrten andererseits zur Feststellung 
von Grenzwerten fiir Portland-Cement, wodurch eine stricte Definition fiir 
Portland-Cement moglich geworden ist. Reiner Portland-Cement soli nach 
FRESENIUS folgende Grenzzahlen aufweisen: 

a) ein spec. Gewicht von mindestens 3'125, jedenfalls nicht unter 3'1; 
b) einen Gliihverlust zwiscben 0'34 und 2'59 Pro c., jedenfalls nicht er

beblicb babel'; 
c) eine Alkalinitat del' Wasserliisung von 0'59, entsprecbend 4'0 bis 

6'25 cbcm l/IO-Normalsaure; 
d) einen Verbraucb von Normalsaure durch 1 g direct mit der Saure 

behandelten Cement zwischen 18'80 und 21'67 cbcm; 
e) eine Reductionswirkung gegen Chamaleonliisung, so, dass 1 g Cement 

entspricbt zwischen 0'79 und 2'80 mg ubermangansaurem Kali, jeden~ 
falls nicht erbeblich mehr; 

f) eine Koblensaure-Aufnabme durch 3 g Cement von 0-1'8 mg. 
Liefert ein Cement bei der Untersucbung Werte, welcbe nicht in diese 

Grenzen fallen, 80 ist er verdachtig, verialscbt zu sein oder auch mit Sicber
beit als verfalscbt zu betrachten. 

Es ist dabei zu beriicksichtigen, dass bei einer Verfalschung mit Schlacken
mebl nu~ die Proben a, c, d und e Werte liefern kiinnen, die event. ganz 
ausserhalb del' Grenzen liegen, und dass umgekehrt bei einem Zusatz von 
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hydraul. Kalk nur die Priifungen a, b, c und f zur Erkennung del' Ver
falschung Anhaltspunkte bieten k6nnen. 

WEBER untersucht mit Hilfe eines 50-60fach vergrossernden Mikroskops, 
nachdem die Probe mit Essigsaure versetzt und ausgewaschen ist. Die 
Partikelchen des Cements erscheinen unter dem IIIikroskop deutlieh krystal
liniseh, diejenigen von Sehlackenmehl als von amorpher Struetur. Die Methode 
versagt bei den feinen, das Sieb von 5000 Maschen passirenden Teilehen. 

HEINTZEL will in del' Mangansehmelze ein zuverlassiges Mittel:wr Erken
nung von Schlaekenmehl-Zumischungen gefunden haben, welches sieh darauf 
stutz!, dass del' Portland-Cement nur minimale Anteile von l\Iangan enthalt, 
wah rend Schlackenmehl reich an Mangan ist. 

In Bezug auf den Nachweis des Einflusses von Zusalzen zu Portland
Cement auf die Festigkeit derselben teilte E. BOH1fIE der Versammlung des 
Vereins deutscher Cementfabrikanten mit, dass bei seinen umfassenden 
Versuchen uber den Einfluss von Zumischungen er bei gemischtem Cement 
niemals eiue Erhohung der Zugfestigkeit gegenuber del' des unvermischten 
Cementes gefunden habe, ferner dass bei Untersuchung aueh auf die Druck
festigkeit del' gemisehte Cement einen geringeren Wert des Quotienten: 
Druekfestigkeit / Zugfestigkeit liefere, als del' unvermischte Cement. 

R. DYCKERHOFF fand bei speciellen Versuchsreihen, sowol nach kurzerer 
als nach langerer Erhartungsfrist, dass del' Schlackenmehlzusafz in seiner 
Wirkung auf die Zugfestigkeit nicht mehr leistet als del' Sand, sondern 
hinter Sand, wenn diesel' mit einiger Sorgfalt ausgewahlt wird, !loch 
zuruckstehe. 

Von del' Generalversammlung des Vereins deutscher Cementfabrikanten 
wurden folgende Thesen beschlossen (Thonind. Z. 8, S. 18): 

1. Portland-Cement ist ein Prodnct, entstanden durch innige Mischung von Kalk und 
Thon als wesentlichen Bestandteilen, darauf folgendes Brennen bis zur Sinterung und 
Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit. 

II. Jedes Product, welches auf andere 'Weise entstanden ist, oder welchem wiihreud 
oder nach dem Brennen fremde Korper beigemischt worden, ist nicht als Portland-Cement 
zu betrachten. Ein Znsatz bis 2 Proc. Gyps ist jedoch gestattet. 

III. Der Verkauf von Cement, welcher Zumischungen fremder Korper enthalt, uuter 
der Bezeichnung Portland-Cement, ist daher als eine Tiiuschnng des Consumenten zu 
betrachten. 

IV. Guter Portland-Cement wird dnrch Znmischung fremder Korper - wie Kalk
silikat (Hohofenschlacken-Mehl etc.), Trass, gemahlener Thonschiefer nnd Kalkstein etc. 
- nieht verbessert. 

Aber selbst, wenn im eillzelnen Faile der Nachweis einer Verbesserung in Folge von 
Zumischungen zn erbringen ware, sind solche dem Fabrikanten nicht zn gestatten, ans 
dem Grunde, dass der Consument ausser Stande ist, Menge und Qnalitiit der Zumischungell 
so weit zu controliren, urn sich gegen Missbrauch schiitzen zu konnen. 

V. Jede Zumischung ist als Beginn der Mortel-Bereitung anznsehen und wird dem
nach niemals Sache des Producenten sein, sondern ist dem Consumenten zu iiberlassen. 

VI. Da die Normenprobe s. Z. fUr nicht mit fremden Korpern gemisehten Portland
Cement aufgesteUt worden ist, da ferner der besondere Charakter des Portland-Cements 
durch Zumischungen geiilldert wird, so konnen die Normen-Bestimmungen zu Vergleichen 
zwischen gemischtem lind ungemiscbtelll Portland-Cement nicht angewendet werden. 
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Trotz dieser bereits zum zweiten Male *) feierlich ausgesprochenen 
Thesen hat neuestens L. TETMAJER-Ziirich eine ausgedehnte Reihe von Ver
suchen mit namhaften deutschen und schweizerischen Portland-Cementen 
ohne und mit Zumischung von genau untersuchtem Schlackenzusatz auf Zug
und Dmckfestigkeit, sowie in Mischungen als Cement-Kalk-l'tliirtel und als 
Kies-Beion angestellt und veroft'entlicht.· (Schw. Bztg. 1884, 24. - D. T. u. Z. 
Ztg.lo, 26.) Die Resultate diesel' Arbeit sind fiir die Punkte IV. und VI. der 
Thesen vernichtend. Sie beweisen schlagend die Moglichkeit del' Verbesserung 
normal zusammengesetzter Portland-Cemente und scheinen darauf hinzuweisen, 
dass wedel' del' Grad der Sinterung, die Feinheit del' l'tIahlung, noch die Binde
zeit die Miiglichkeit del' Verbesserung beeinflusst. TETMAJER fand ferner, 
dass durch Zumischung wirksamer Zumischmittel die Druck- und Zugfestig
keit del' normengemassen Sandfestigkeit anscheinend gleichmassig beeinflusst 
werde und dass die normengemassen Sandproben auch fiir gemischte Port
land-Cemente zulassig seien, an welche iibrigens mindestens jene Forderungen 
zu stell en seien, die normale Portland-Cemente zu erfiillen haben. 

Die Resultate der Versuche TET1IAJER'S haben ihm jedoch noch andere 
Aufklarungen iiber streitige Punkte gegeben. Er unterscheidet bei Beurteilung 
der Wirkungen eines Zumischmittels das mechanisch-physikalische und das 
chemische Moment und findet, dass feinpulverige inerte Kiirper, z. B. Kalk
steinmehl, bei frischer Waare durch Verhindern des Treibens mechanisch 
eine Erhohung der Festigkeitsverhiiltnisse erzeugen konnen, wahrend sie bei 
abgelagerter Waare eine Abminderung nach sich ziehen. Das cllemische 
Moment aussere sich bei Zusatz von Mitteln, die verbindungsfahige Kiesel
saure enthalten, da sich wahrend des Erhiirtens gemischter Cemente aus dem 
freiwerdenden Kalke des Portland-Cements und der verbindungsfahigen Kiesel
saure der Schlacke ein aufanglich colloidales Kalkhydrosilicat bilde. Dies 
wirke in Folge seines colloidjllen Zustandes anfangs abmindernd auf die 
Festigkeit, ebenso bei erhiihtem Wasserzusatz, der starkeres Aufquellen be
wirkt, kehre sich aber schon bei der 28 Tage-Probe um, in Folge des Ueber
ganges in den festen Agregatzustand. Zur thunlichsten Ausniitzung des 
Wirkungsgrades eines bestimmten Zumischmittels ist demnach eine miiglichst 
innige Beriihrung der Teilchen anzustreben und nur jene Wassermenge' an
zuwenden, die ZUl' Bildung des gesattigt colloidal en Kalksilicats erforder
lich ist. In zweiter Linie findet TETMAJER mit Recht noch zu beriicksichtigen 
und belegt es mit Beispielen aus del' Praxis, dass durch Zusatz wirksamer 
Stoffe gewisse mit der Sprodigkeit des scharf gesinterten Cementes verbun
dene Un arlen gemildert, die Tendenz zum Treiben geneigter, hochkalkiger 
Cemente viillig gehoben, der Cement sicherer und zuverlassiger gemacht 
werden kann. 

Auf del' genannten Versammlung wurde auch eine Aenderung del' 
deutschen Normen dahin beschlossen, dass das normirte 60 kg Sackgewicht 

*) Vgl. ·Techn.·chern. Jahrb. 1883, S.153. 
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wegfallen, die Bindezeit fur rasch· bindende Cemente auf 2 Stunden ausge

dehnt werden und nur 10 Proc. Siebgrobes auf dem 900 Maschensieb erlaubt 

sein solie. Die wichtigste, analog den schweizer Normen adoptirte Neuerung 

ist, dass die Prufung auf Zug und Druck zu geschehen habe und dass die 

.Minimalzugfestigkeit auf 16 kg zu erhohen sei. 
Zur Prufung des Portland-Cementes fordert W. MICHAELIS (D. T. u. Z. Ztg. 

15, 11) den nach seinen Versuchen einzig wirksamen Bestandteil des Cementes, 
das Staubfeine unterm 5000 Maschensieb, im reinen Zustande, und zwar 
zum Teil unter Wasser von gewiihnlicher Zimmertemperatur (15 0 C.), zum 
Teil aber in kochendem Wasser erharten zu lassen. Nur tadellose Cemente, 
aber (liese auch aile, widerstehen dem kocbenden Wasser. Nach 23 Slunden 
Koch en sei nahezu die 7 'rage-Festigkeit normaler Cemente erreicbt. Nacb 
tj mal 24 Stunden sei die Endfestigkeit des Cements erreicbt und damit das 
Resultat der Qualitat wirklich gegeben. Gleichzeitig damit waren immer in 

Serien von 6 Stuck die Proben in gewiihnlicbem Wasser zu priifen und zur 
Qualitatsbestimmung entweder das Mittel aus allen vier Reihen oder nm aus 
den ResuItaten, welcbe die 2 Tage aIten 15 0 Proben und die 6 'rage lang 
gekochten ergeben. Der Wert des Cements als Miirtelbildner ergebe sich 
einfacb aus clem Product von Qualitat und Mahlung. Gleichzeitig betont 
)lICHAELIS den Wert des Zusatzes von Kalkteig unter Anwendung von Mortel
maschinen zur Erhobung der Adbasionsfestigkeit. 

Letztere Beimengung empfiehlt auch ein Artikel der D. T. u. Z. Ztg. 

14, 15 "Zum Capitel der Verbesserung von Cement-Mortel durch Zusatz von 

Kalkteig". 
HEINTZEL empfichlt zur Verhinderung der Entstehung von Schwindungs

rissen bei der Vornahme der Volumbestandigkeitsproben, welche irrtiimlich 
fur 'rreibrisse gehalten werden konnen, die Kuchen mit einer flachen Schale 
und nach dem Anziehen mit feuchtem Filtrirpapier zu bedecken (Thonind. 8, 22). 

BAuR-Blaubeuren giebt einen Apparat zur Untersuchung von 

C e men t s t e i n en, .Mergel etc. auf ihren Gehalt auf kohlensauren Kaik an, 
der eine bequeme Modification des SCHEIBLER'schen Apparates darstellt, und 
von Temperatur-Correcturen abzusehen, sowie sehr genaue Ablesung gestattet 
und rasche und genaue Resultate Hefert (Thonind. 8, 11). 

Ueber die Zersetzung des Cements durch Wasser. H. LE CHA'fELIER 
gelangte (Bull. soc. chim.) durch optisches Studium dunner Cementplatten 
zur Auffindung krystallisirten Kalkhydrats: Ca (0 H2) und krystallisirten 
Calciumaluminats: A1203. 4 CaO. 12H~0. Werden die hydraulischen Cemente 
mit einem grossen Ueberschuss von Wasser behandelt, so geben sie den Kaik 
abo Man nahm bisher an, der so vom Wasser dem Cement entzogene Kalk 
sei freier Kalk, wah rend nach I.E CHA'fELIER dieser Kaik zum grossten Teile, 

zuweilen ausschliesslich aus Verbindungen austritt. Wird ein Cement mit 
kleinen Quantitaten Wasser behandelt und wird letzteres immer erneuert, 
sobald es sich mit Kaik gesattigt bat, d. i. 1'3 g Kaik im Liter enthait, so 
wird unter diesen Bedingungen kein gebundener Kalk vom Wasser geliist: 
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nur der freie Kalk geht in Losung. Bei forlgesetzter Einwirkung des Wassers 
werden aile (?) Kalkverbindungen der Reihe nach zersetzt. Die Zersetzung 
jeder einzelnen Verbindung erhellt aus der stationaren Starke der erhal
tenell Kalklosung; werden diese verschiedenen stationaren Stiirken der Losung 
verglichen mit den Kalklosungen, welche durch Einwirkung von Wasser auf 
die synthetisch dargestellten Kalkverbindungen hervorgehen, so kann man, 
nach LE CH., die Salze erkennen, welche im Cement vorhanden sind, und in 
gewissem Maasse auch das Verhaltnis ihrer Menge. 

Es wurde die stationare Starke bestimmt fiir 

Ca (0 H)2 • • 
Ca 0 im Liter Wasser 

1'3 g, 
Fe2 0 3 4 Ca 0 . 12 H2 0 
AJ2 03 4 Ca 0 . 12 H2 0 
Si 0 2 Ca 0 . 3 H2 0. . 

0'6 g, 
0'2 g, 
0'05 g. 

Die erwahnten Verbindungen sind nicht die einzigen vorhandenen; es 
existiren vielmehr noch Thonerde-Kalk-Silicate und Eisenoxyd-Kalk-Silicate, 
welche kiinstlich darzustellen dem Verfasser bis jetzt noch nicht hat gelingen 
wollen. (D. T.- u. Z.-Z. U;, 27.) 

LANDRIN fand bei Versuchen synthetisch Kalksilicate aus reinem Quarz 
und Kalk herzustellen, dass das bei beginnender Weissglut erzielte, seinem 
"Pouzzo-Portland" entsprechende Product in gewohnlichem Wasser Russerst 
trage, hingegen bei Gegenwart von Kohlensaure im Wasser sehr energisch 
erharte. Aehnliche Resultate erhielt er mit den Verbindungen Si 0 2, 2 Ca 0 
und Si 0 2, Ca O. Letzteres erhartet tiberhaupt nur in kohlensaurem Wasser, 
in gewohnlichem verhalt es sieh jahrelang inert. (C. r. 98, 1053.) 

Ueber die Warmevorgange bei der Erhartung des Portland-Cementes 
nach Versuchen von R. BLANK und W. OSTWALD wird constatirt, dass der 
gebrannte Cement den Kalk zum grossen Teil in chemischer Verbindung, 
nicht im freien Zustande enthalte, und daraus geschlossen, dass die Annahme, 
zwischen dem Kalk und dem Thon erfolge wahrend der Darstellung von 
Portland-Cement kein chemische Wechselwirkung, unhaltbar sei, eine 
Annahme, die wol auch noch niemand aufgestellt hat. 

Zur Praxis der Kalkbrennerei (Thonind. Z. 8, 15) und "noch etwas tiber 
die Kalkbrennerei" (Thonind. Z. 8, 17) von FERD. STEINMANN. 

HANS HAUENSCHILD. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedni.ckt, die 

Waarengattung. 

an Cement ........... . 

Ei nfuhr Ausfuhr 

vom 1 vom 1. Juli vom I vom 1. Juli 
1. Januar biS'1 1883 bis 1. Januar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 
cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

I 3561391 443531 13083774 13342065 
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XVIII. Kunstliche Steine. 

RACHNER in Breslau steIlt Stuckornamen te her, indem eine aus Gyps, 
Schlammkreiqe, Dextrin, Caput mortuum und CarboIsaure besteheude Masse 
so geformt wird, dass in die Form zunachst eine diinne Schicht einge
strichen, dann eine Lage Hanffasern aufgelegt und auch diese mit der 
Masse iiberstrichen wird. Alsdann werden schmale Leisten, die an den 
Seiten eingeschnitten sind und vor Benutzung einige Tage in Dextrinlosung 
gelegen haben, aufgelegt und mit der Masse bedeckt, worauf in ganzer Breite 
grobe Leinwand aufgelegt und mit der Masse iiberzogen wird. (D. P. 24642.) 

Eine von LEUPOLD in Zittau angegebene Maschine zum Mischen 
von Mortel oder Beton und Formapparat zur Erzeugung von Bau-
steinen besteht aus einem Eisenkasten a, Fig. 76. 

welcher auf eine vierkantige. Achse b 
so festgekeiIt wird, dass die Achse dia
gonal durch den rechteckigen Querschnitt 
geht und a sich zusammen mit den c 
~benfalis festgekeilten Riidern eines Wa
gens, welche in dem Rahmen c drehbar 
gelagert sind, drehen kann. Durch das 
fortwahrende Umstiilpen des Kastens a 
beim Fahren des Wagens wird dasMischen 

der Materialien erzielt. Der Verschluss des Kastens a geschieht vermitteIst 
iiberdeckt angebrachter Thiiren d, urn ein schnelles und vollstandiges Ent
leeren des Kastens zu ermiiglichen. Zur Erzeugung von Bausteinen wird 
eine Form benutzt, deren Boden durch zwei daran sitzende Zahnstangen, 
auf welche zwei verbundene Triebe wirken, paraI!eI zu sich selbst ver
schoben wird. (D. P. 23857.) 

Zur Herstellung eines wei sse n C em e n t e s, der mit Wasser nicht er
hiirtet, dagegen mit einer Wasserglasliisung zu einer festen .Masse erstarrt, 
mischt C. HEINTZEL in Liineburg (D. P. 23205) reine eisenfreie Kreide mit 
miigiichst eisenfreiem Quarz, formt aus solcher Mischung Ziegel und brennt 
dieselben bei Weissglut. Das gemahlene Product wird mit Wasserglasliisung 
zu diinnfliissigem Brei angeriihrt und in Formen gegossen. 

Nach HEINEMANN in lIannover (D. P. 25983) werden aus rohem Gyps
s t e in gefertigte Gegenstande zurn Zwecke der Hartung erhitzt und hierauf 
zuerst in eine Chlorcalciumliisung, dann in eine Magnesiumsulfatliisung ge
bracht. Es biidet sich Gyps, der sich innerhalb des Steines ablagert, und 
Chlormagnesium, das durch Einlegen der Gegenstande in Wasser gelost wird. 
Nachdem das Erhitzen und das Eintauchen in die Liisungen nochmaIs aus
gefiihrt sind, werden die Gegenstande abwechselnd mit Leim- und Tannin
liisung behandelt und dann getrocknet. Der Chlorcalciumliisung kiinnen zur 
Farbung des Steines lIIetalisalze hinzugesetzt werden, die durch eine weitere 
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Losung in unlosliche gefarbte Metallsalze umgewandelt werden. Statt des 
Leimes kann Kleber etc. verwendet werden. 

Ein fiir Dachbedeckungen bestimmter Cement (Wallkill roojing
Cement) besteht aus einer Mischung von hydraulyschem Cement mit Schwefel 
in bestimmten Verhaltnissen. (V. St. P. 274178 vom 25. Mai 1882, von 
TH. T. CRAVE und J. G. SANDERSON.) 

SAL. HEIMANN in Hamburg benutzt nach dem Eng!. P. 4281 vom 
8. September 1882 Torf zur Herstellung von kiinstlichen Steinen, Drain
rohren und dergleichen. Der entwasserte und getrocknete Torf wird mit 
15 bis 25 Proc. der eisenhaltigen Riickstande der Anilinfabriken ge
mischt. Dies geschieht in einem Kessel, in dem die Riickstande durch 
Warmezufuhr erweicht werden. Die Masse wird dann unter Anwendung von 
Druck geformt. Dieselbe soll auch wie Asphalt zum Belegen von Strassen, 
ferner zur Anfertigung von Scbuhsohlen dienen. 

FAURE & KESSLER in Clermont-Ferrand impragniren Steine etc. mehrmals 
mit eintir Losung der Flu orsilica te des Aluminiums, des Magnesiums und der 
Schwermetalle. Namentlich werden das gesattigte Thonerde- und Zinksalz 
und das saure Zinksalz verwendet. (D. P. 27083.) 

A. KEIM & F. THENN in Miinchen. Conservirung, Hartung und 
Farbung von Kunstdenkmalern aus Stein, Terracotta etc. (D. P. 
24647.) Sollen helle Steinarten conservirt werden, ohne ihren urspriinglichen 
Farbenton zu verlieren, so werden sie zuerst mit Kalk- oder Barytwasser 
oder mit schwefelsaurer Magnesia oder auch mit Kalialaun zwei- bis viermal 
und abwechselnd je mit Kali wasserglas und zuletzt mit Kieselfluorwasserstoff
saure so oft vermittelst einer Brause impragnirt, bis die ObEirflache nach 
24stiindigem Austrocknen nicht mehr alkalisch reagirt. Das Wasserglas wird 
stets im heissen Zustande verwendet. Will man die Steine zugleich farben, 
so wendet man Metallsnlfate an, deren Base mit Kaliwasserglas und deren 
Schwefelsaure mit Barytwasser fixirt wird, woranf das frei gewordene Kali 
wieder durch Kieselflnorwasserstoffsaure gebnnden wird. Hierauf werden die 
Gegenstande mit einer Losung von Paraffin in Benzin oder Petroleum 
getrankt. 

MORGENROTH & CO. in Gotha stellen marmorahnliches Porcellan her. 
(D. P. 24153.) Eine weisse und eine bunte Porcellanmasse wird jede fiir 
sich getrocknet, bis sie sich leicht zerbrockeln lasst. Die Korner werden 
durch ein grobes Sieb geschlagen, mit einem Gemisch von Steinol und Riibol 
angefeuchtet und dann gemischt. Die so hergestellte Masse wird in Stahl
form en gepresst. 

Porose mineralische Stoffe stellt C. F. CLAUS in London (Eng!. P. 
4108 vom 28. August 1882) aus Ganister odeI' Dinasstein her. Das Material 
wird ahnlich wie zur Herstellung von Dinasziegeln behandelt. Fiir viele 
Zwecke konnen die letzteren, nachdem sie etwas aufgebrochen sind, ohne 
wei teres benutzt werden. Besonders sollen sie sich zur Fiillung von Conden
sations-, Gay-Lussac- lind Glovertiirmen eignen; ebenso zur Zersetzung der 
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Schwefelsaure und, mit Platin iiberzogen, zur Bildung von Schwefelsaure

anhydrid. Urn das Material noch mehr widerstandsfahig gegen Sauren zu 

machen, wird zur Bindung der Kieselsaure nicht Kalk benutzt, sondern ein 

Silicat mit mehr als einer Base, Blei, Baryt, Strontian, Thonerde, Zink und 

Kalk. Diese Doppelsilicate werden durch Schmelzen der Bestandteile oder 
besser durch Fallen von WasserglaslOsung hergestellt. Die fein gepulverten 
und innig gemischten Bestandteile wercleb in beliebige Form gebracht und 

bei Weissglut gebrannt. 
Die Herstellung der Silicate von Zink, Blei, Baryt und Strontian 

ist der Gegenstand von CLAUS' Eng!. P. 4131 vom 29. August 1882. Zink
silicat wird durch Losen von Zinkoxyd in Ammoniak oder kohlensaurem 
Ammoniak und Falien mit Wasserglas hergestellt. Aus der vom Nieder
schlag getrennten Losung wird das Ammoniak, sowie Aetzkali oder Alkali

carbonat wieder gewonnen, welche letztere Korper wieder zur Bereitung von 
Wasserglas dienen. Bleisilicat wird in ganz analoger Weise durch Losen von 
Bleioxyd in Aetnatron u. s. w. hergestellt. Bariumsilicat wird durch Fallen 

einer Liisung von Bariumsulfid mit Wasserglas hergestellt. Das geloste Alkali
sulfid wird zur Trockene gebracht und kann dann mit Sand und Kohle zur 

Darstellung von Wasserglas zusammengeschmolzen werden. Wird bei der 
Faliung ein Ueberschuss von Alkalisilicat angewendet, so geht dieses als 
unlosliches Doppelsilicat in den Niederschlag iiber. Diese Silicate sollen in 

der Glasindustrie und den keramischen Gewerben benutzt werden. 
AD. FRANK hat sein Verfahren zur Herstellung po r 0 s e r S t e i n mas sen 

weiter ausgebildet.*) (D. P. 23358 vom 26. September 1882.) Die Kiesel
erde wird mit einem organischen Stoff, wie Blut, Leim, Kleber etc. oder 
Zucker, Gummi, Starke, Teer, Kohlenstaub etc. und ausserdem mit einer 
Ve r bin dun g der Alkalien, alkalischen Erden und Magnesia gemischt und 
gebrannt. Diese Verbindungen verhalten sich dann wie freie Alkalien, indem 
ihre Saure durch die Kieselsaure ausgetrie ben wird und die so entstandenen 
Silicate die Masse verkitten. Als solche Verbindungen werden die IIaloid
saize, die Fluoride, die Carbonate, Nitrate, Borate, Sulfate, Phosphate und 
basischen Silicate benutzt. 

SIEGFR. STEIN in Bonn macht Thonwaaren poros, indem er dem Thon 
Naphtalin beimischt. (D. P. 23947.) Das Naphtalin wird mit Wasser auf

geschlammt oder geliist und dem Thone gut beigemischt. Die geformten 
Gegenstande werden getrocknet und dann starker erhitzt, um Naphtalin 
durch Ausschmelzen oder Abdestilliren wieder zu gewinnen; hierauf werden 
sie gebrannt. Die gebrannten Gegenstande zeigen wegen der geschichteten 
Ablagerung der Naphtalinblattchen eine regelmiissige Porositiit. Da das 
Naphtalin keine Asche hinterHisst, so konnen sich nicht in den Poren 

leichter schmelzbare Verbindungen bilden, die die Poren teilweise verstopfen 
und die Gegenstande weniger widerstandsfiihig gegen Temperaturwechsel 
machen. 

') Techn.-chem. Jahrb. 1884, S.164. 
Biedermann, Jahrbuch VI. 11 
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OLSCHEWSKY mengt Thon mit Kreide, brennt die Masse, zieht nach dem 
Brennen die loslichen Bestandteile mit Salzsaure aus, impragnirt die porose 
Masse mit Teer und gliiht nochmals. Die porose mit fein zertei!ter Kohle 
angefiillte Masse soll besonders zu Filtrirzwecken dienen. (D. P. 19589 und 
23254.) 

MICHELET U. FISCHER in Berlin haben einen K e sse I zur Impragnirung 
von Steinen mit bituminosen Stolfen angegeben, welcher, mit einer Luft
pumpe verbunden, aus einem anderen Kessel das geschmolzene Bitumen ein
saugt (D. P. 24489).*) 

Zur Herstellung von Fe il en, welche als Ersatz fiir stalerne Holzraspeln 
verwendet werden sollen, nimmt ZISCHE **) jetzt ein Gemisch von Glas - oder 
Feuersteinpulver und Gyps mit Chlormagnesiumlosung. zu einem Brei an
geriihrt. Der Feilenkern wird in die Form eingelegt, dann wird dieselbe 
mit dem Brei gefiillt, der Formeninhalt stark gepresst und getrocknet. Durch 
Behandeln mit Salzsaure wird das Korn der Feilen blosgelegt. (D. P. 24336.) 

THIEBEN in Pilsen hat Neuerungen in dem Verfahren zur Herstellung 
von Schreibtafeln aus SOREL'schem Magnesia- und Zinkkitt, hydrau
lischem Cement u. dergl. angegeben (D. P. 26696).***) Das aus Magnesit und 
Quarz oder Marmor bestehende Pulver wird nicht wie friiher mit Chlor
magnesiumlosung oder Salzsaure angefeuchtet, sondern hiermit zu einem Brei 
angeriihrt. Dieser Brei wird in zwei gleiche Formen mit beweglicher Boden
platte gegossen; auf die Bodenplatten sind vorher Hartgummiplatten auf
gelegt. Die Hartgummiplatten werden mit der darauf befindlichen Masse aus 
den Formen herausgenommen, es wird ein Pappdeckel auf den einen Teil 
aufgelegt und der andere Tei! dariibergelegt, worauf beide durch massigen 
Druck vereinigt werden. 

J. NAGEL verwendet zur Herstellung feuerfester Plattent) statt des 
aus Zinkoxyd und Chlorzink bestehenden Kittes zum Befestigen des Asbests 
auf dem Dachgewebe Kitte, die durch Einwirkung von Gyps, !fagnesia oder 
Kalk auf .Losungen von Chlormetallen oder schwefelsaurer Thonerde ent
stehen. Der zerfaserte Asbest wird mit dem Zinkoxyd, Gyps etc. gemengt 
und durch Krempelvorrichtungen auf beiden Seiten des Gewebes aufgetragen. 
Das so belegte Gewebe wird durch Walzen gefiihrt, iiber welche endlose Gurte 
laufen, die mit der Liisung von Chlorzink, Chlormagnesium etc. angefeuchtet 
sind. Die Platten werden dann entweder ausgewassert, oder, urn sie wasser
dicht zu machen, mit Seifenlosung, Fetten, ev. noch mit Losung von schwe
felsaurer Thonerde impragnirt. Es konnen auch mehrere Einlagen von Draht
gewebe verwendet oder neben Drahtgeweben auch Gewebe aus Faserstoffen 
zur Anwendung kommen. Die so hergestellten Platten dienen entweder zum 
Bekleiden von Holz etc. oder auch selbstandig zum Schutz gegen Feuer, 
Wasser, heisse Dampfe, Gase, zur Verhinderung von der Warmeausstralung, 
zu Dachdeckung etc. (D. P. 26704.) 

» Techn.·chern. Jahrb. 1884, S. 164. '*) Techn.-chern. Jahrb. 1884, S. 165. >**) Techn. 
chern. Jahrb. 1883, S. 111. t) Techn.-chern. Jahrb. 1884, S. 165. 
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KLEEMANN in Schiiningen. Hers tell ung von F i It e rs tei n e n mit 
~inem von der Masse derselben allseitig eingeschlossenen Canal- Fig. 77. 

system. Die Filtrirmasse wird dadurch hergestellt, dass man ein 

Pulver von Oaks, Kahle, Than oder Ohamotte mit Steinkohlenteer, 
Holzteer, Pech, Leim, Melasse, Zuckerliisung,Mehlkleister odeI' dgl. 
mischt, die Masse unter starkem Druck in die verlangte Form presst 
und dann in einer Sand- oder Kohlenpulverumhiillung ausgliiht. 
Es werden so zunachst zwei flache Platten A fertig gestelJt und auf 
den flachen Seiten a ben bearbeitet. Dann presst man vierkantige 
Streifen B, bestreicht sie an den Auflegeflachen mit dem Binde
mittel, vereinigt sie mit den Platten A durch schwachen Druck und 

brennt das Ganze. Nach dem Brennen werden an beiden Seiten 
keilfiirmige Nuten C eingearbeitet und durch vorgepresste, mit dem 
Bindemittel bestrichene Streifen D geschlossen. Das Ganze wird zum 

driHen Mal gebrannt. (D. P. 19092; ein etwas abgeiindertes Verfahren 
giebt das D. P. 19786 an.) 

Eine Ueberzugsmasse fiir Fussboden, Tischplatten u. dergl. 
von RIBBACH in Labes (D. P. 26692) besteht aus Siigespanen oder gemahlenem 
hartem IIolz, pulverisirtem Glas (auch Quarzsand oder Ohamottemehl), Zink
weiss und Farbe, welche Mischung mit Leinolfirniss angeriihrt wird. 

II ESS in Bayreuth gewinnt einen S c h m i r gel e r sat z durch Brennen 
von Serpentin, Griinstein, Hornblende odeI' Talk. (D. P. 24321.) 

Eine feuersichere Masse von ARNHARDT in Miinchen besteht aus S t r 0 h -
mehl und Wasserglas (D. P. 26862). 

E. F. ZINNS in Milwaukee verarbeitet ein Gemisch von Thonerde, Kiesel
saure, Magnesia, Tiipferthon und Graphit auf feuerfeste Thonwaaren (Ver. 
St. P. 295321). 

KEm in Miinchen stellt Platten fiir Verblendung und Isolirung von 
Wandflaehen her, welche Platten im Innern von einer Glasurschieht durch
?logen, sonst aber poros sind, indem zwei mit der Glasur auf einander ge
legte Thonplatten gebrannt werden (D. P. 22666). 

Aueh JOHN LYNCH in Washington steIIt Ziegel etc. her, die auf einer 
Seite dieht und sonst paras sind. Es wird zuerst in die Form eine Sehieht 
von gewahnliehen Than eingepresst, dann kommt auf diese Sehicht eine 
Mischung des gleiehen Thons mit Sagespanen. Der so gebildete Karper wird 

herausgenommen, getroeknet und gebrannt. Die diehte Seite kann dann 
noeh glasirt werden (D. P. 25109). Die Ziegel sollen wegen ihrer Leichtig

keit, ferner als Entwasserungsmaterial, sowie als Warmesehutzmittel dienen. 
Eine als Warmeschutzmittel dienende porase Thonmasse wird nach 

C. GILMANN in Paris (D. P. 25010) aus sandfreiem, festpatbbaltigem Than 

oder Kaolin und harzreichen Sagespanen durch Brennen hergestellt. Die 
Masse lasst sicb wie Holz bearbeiten, zusammenfiigen und an einander odeI' 
an andere Gegenstande anheften. 

11* 
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XIX. Explosivstoife. 

I. Schiesspulver. 
Die elektrische Beleuchtung in Pulverfabriken bespricht 

O. GIlTTMANN (Dingl. 202, 156). Die Pulverfabrik Ochta in England Hisst 
das Licht einer ausserhalb stehenden Bogenlichtlampe von einer Sammel
linse auffangen und leitet die so erzeugten parallelen Stralen in Riihren fort, 
urn sie an der zu beleuchtenden Stelle durch andere Linsen wieder zer
streuen zu lassen. Soli das Licht abgezweigt werden, so sind in den Haupt
strang geneigte Glasplatten mit teilweiser Zinnfolienbelegung aufgesteUt, von 
denen der erforderliche Teil Licht in einen Seitenstrang zuriickgestralt wird, 
wahrend der Rest durch den unbelegten Teil weiter wandert. 

Andere Fabriken, wie WALTHAM ABBEY in England und die von W. GiiTTLER 
in Reichenstein (Schlesien) haben Gliihlichtlampen, welche in Stralschirmen 
ausserhalb des Gebaudes angebracht sind. Neuerdings wurden in Waltham
Abbey auch die Kiirn- und Sortirhiiuser, welche sonst wegen des massenhaft 
el'zeugten Pulverstaubes kiinstliches Licht iiberhaupt nicht vertrugen, mit 
elektrischer Beleuchtung versehen (Engin. 07, 160). Man isolirt durch Wasser, 
indem die Gliihlampe in einer zweiten Kugel steckt und zwischen beiden 
fortwahrend Wasser kreist, um die Lampe zu kiihlen. 

Die Schiesspulverfabrikation in England wird ausfiihrlich von 
O. GIlTTMANN (Dingl.249, 455 u.509) besprochen. Jede griissere englische Pulver
fabrik besitzt eine eigene Salpeterraffinerie. Zur Herstellung der Kohle wird 
fiirJagdpulver allgemein das Holz der Hundskirsche, fiir Militarpulver Erlen
holz und fiir KanonenpulverWeide genommen. Das Holz bleibt 6-12 Monate 
lang der Witterung ausgesetzt, ehe es verarbeitet wird. Ebenso Hisst man 
die daraus erzeugte Pulverkohle oft iiber ein Jahr einlagern. Man glaubt, 
dass durch dieses langere Lagern die Gefahr der Entziindung auf den Miihlen 
bedeutend vermindert werde. Die Aufbereitung der Kohle und die Mengung 
des Pulversatzes geschieht auf Kollermiihlen. Das in England allgemein iib
liche Mischungsverhaltnis fiir Schiess- und Sprengpuiver ist: 75 Kalisalpeter, 
15 Holzkohle und 10 Schwefel. Der Pulversatz wird gewiihnlich in Mengen 
von 60, seltener von 25 Pfund engl. bei mehrmaliger Befeuchtung etwa. 
8 Stunden lang auf der Kollermiihle behandelt. Das Verdichten des Pulver
satzes erfolgt durch hydraulische Pressen, das Kornen allgemein mit Walzen
Kiirnm(lschinen. Zum Trocknen verwendet man iiberall hohe, mit Tiiren 
verschlossene holzerne Kasten, in welehe auf einer Reihe von Holzleisten die 
etwa 1m langen und 60 em breiten, mit dichter Leinwand iiberzogenen 
Rahmen geJegt werden. In Waltham-Abbey und in den neueren Fabriken 
wird mit Dampf geheizt, wahrend in Dartford Warmwasserheizung ein
gerichtet ist. Ausstauben und Poliren wird in der Regel in langen, m.it 
ieinem Rosshaargitter iiberzogenen, horizontal liegenden Cylindern (nach Art 
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del' Mehlsichtecylinder) vorgenommen. Das Ausstauben einer Beschickung 
dauert 6 bis 8 Stunden, das Poliren bis zu 24 Stunden. 

Die Leitung der englischen Pulverfabriken ruht meistens in Ilanden von 
Empirikern, weshalb auch die analytiscbe Controle des Betriebes noch viel 
zu wiinschen iibrig lasst. Man begniigt sich aIIgemein mit der Bestimmung 
der Feuchtigkeit, der Dichtigkeit und der balJistischen Wirkung des Pulvers. 

Das braune prismatische (Cacao-) Pulver wird von den" VER
EINIGTEN RHEINISCH-WESTFALISCHEN PULVERFABRIKEN" in Hamm und von der 
PULVERFABRIK DiiNEBERG bergesteIIt. 1m ausseren Aussehen gleicht es ge
wissen Gattungen biihmischer Braunkohle. Wahrscheinlich werden bei seiner 
Fabrikation die an Oel armeren Cacao - Schalen benutzt. Details iiber Fa
brikation und Zusammensetzung dieses neuen, vorzugsweise zu Militarzwecken 
benutzten Pulvers sind bis jetzt noch nicht bekannt. 

Nach O. GUTTMANN (Ding!. 252, 154) scheint das braune prismatiscbe 
Pulver dem Bediirfnisse der neueren Ballistik gut zu entsprechen, wonach, 
unbeschadet del' erzieIten Anfangsgeschwindigkeit und lebendigen Kraft, ein 
die Rohre miiglichst wenig beanspruchendes, minder brisantes Pulver fiir 
grosse Geschiitze gewiinscht wird. Dem gleichen Bestreben entspringen auch 
die Versuche, den Schwefelgeh~lt des Pulvers herabzumindern. Das braune 
Pulver zeigt eine geringere Rauchbildung als das gewiihnliche Schwarzpulver 
und es soIl, im Freien verbrannt, nicht explodiren, welche (stets nul' fiir 
kleinere Mengen richtige) Thatsache durch seinen Gehalt an Cellulose sich 
erkHiren diirfte. 

HersteIIung von Schwarzpulver. (D.P. 25833. JULIUS PICHLER 
und ALFRED FELS.) Die Rohmaterialien werden in einer rotirenden, Kugeln 
enthaltenden Trommel unter gleichzeitiger Zuleitung von Dampf oder Wasser
staub, welcherdurch eine Brause 
in das Innere del' Trommel durch 
den einen Zapfen derselben ge
leitet wird, gemischt. Die 
breiartige Masse wird in dem 
Duplicator F in einen teigarti
gen Zustand iibergefiihrt, um 
schliesslich in einer Trocken
pfanne voUstandig getrocknet 
zu werden. 

Fi". 'j~. 

Del' Duplicator Fist ein mit einem Dampfmantel G umgebener Kessel, 
welche TeiIe, fest mit einander verbunden, sich gemeinsam mit ihren Hohl
zapfen 9 und gl in den Lagern H schwenken lassen, wobei durch den Holll
zapfen 9 das Dampfeinstromungsrohr I miindet, wahrend durch den Zapfen gl 

ein Rohr l geht, das mit dem Sicherheitsventil L communicirt. Ein kleines 
Condensationswasserriihrchen ml reicht yom Wechsel oder Venti! m aus bis 
zum tiefsten Punkt des Dampfmantels G und besorgt die Abfiihrung des 
Condensationswassers durch das Rohrchen m2. 
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Die hydraulische Prismapulverpresse von MAX HASSE U. COMPo 
in Berlin (D. P. 24903) ermoglicht ununterbrochenen, selbstthittigen Betrieb. 
Dagegen besitzt sie einen complicirten Mechanismus und die gleiehe Gefahr
Iiehkeit wie die Rotationspresse. 

II. Schiessbaumwolle. 
Wir haben bereits im vorigen Jahresberieht*) auf die Naehteile der 

SchiessbaumwolIe, welehe die guten Eigensehaften derselben reiehlich auf
wiegen, hingewiesen. Die Anwendung dieses Sprengstoffes ist in der That 
trotz aller sinnreiehen Verbesserungen in seiner Fabrikation immer noch keine
allgemeinere geworden. Wah rend der Dynamit kaum drei Jahre naeh Er
offnung der erst en NOBEL'sehen Nitroglyeerinfabrik in Stockholm seinen Sieges
zug durch die Welt hielt, sind heute mehr als 30 Jahre verflossen, seitdem 
die naeh dem LENK'schen Verfahren arbeitende Schiesswollfabrik in Rirtenberg 
ihre Fabrikation begann. Oesterreich hat seit nahezu 20 Jahren die Fa
brikation und Verwendung der SchiessbaumwoIIe aufgegeben, und dieselbe wiire
vieIIeicht gleich vielen anderen Sprengstoffen ganzlich abgethan, wenn nicht 
England sich derselben mit einem gewissen Enthusiasmus angenommen batte. 

In den englisehen SchiesswoIIfabriken STOW~[ARKET, WALTHAM - ABBEY, 
FAVERSHAM wird nach dem neuerdings vielfach verbesserten LENK-ABEL'schen 
Verfahren gearbeitet. Wir teilen im folgenden einige Details iiber die Fabrikation 
der Sehiessbaumwolle nach O. GUTTMANN (DingI. 24:9, S. 455 u. 509) mit. 

Als Rohstoff**) werden A,bfaJIe von bereits versponnenem Baumwollgarne
genommen. Nach der Reinigung passirt die BaumwoJIe einen ReisswoIf, dessen 
Walzen mit groben Stacheln verse hen sind. Dureh diese Behandlung wird die
Wolle aufgelockert. Die so aufgeloekerte Wolle wird getrocknet. In Stowmarket 
bringt man zn diesem Zwccke die Wolle in von einem Dampfmantel umgebene 
eiserne Cylinder, welehe zur Beschleunigung des Troeknens mit einer Saugpumpe
in Verbindung stehen. In Waltham-Abbey hat man zum Trocknen grosse eiserne
Kasten, in welchen sich eine Reihe iiber einander liegender end loser Tiieher 
befinden. Zwischen den Tiichern liegen doppelte eiserne Boden mit Dampf. 
rohren. Das nntere Tuch steht immer um etwa 20 em gegen das obere vor, 
so dass die BaumwoIIe vom oberen Tuche auf das untere, sodann auf das 
dritte etc. abgeworfen wird. Ein Geblase treibt frische Luft den Tiichern 
entgegen. Die getrocknete Baumwolle lasst man in Blechgefassen abkiihlen. 

Zum Nitriren wendet mau aJIgemein 1 Tl. Salpetersaure von 1'516 und 
3 TIe. Sehwefelsaure von 1'842 spec. Gew. an. Die Mischung der Sauren 
geht in einem grossen cylindrischen Gefass vor sich, in welchem sich eine 
eiserne, mit Armen besetzte Welle befindet, welehe durch Kegelrader ange-

*) Techn.-chem. Jahrb. 188~, S. 168. 
,oJ Die Idee, Stroh statt Baumwolle zu verwendeu, hat man aufgeben miissen. Stroh

nitrocellulose ist weit unbestandiger als Schiesswolle. Es verbleiben namlich auch nach 
griindlichstem Waschen mit Soda- oder PotascheHlsuug, Harz, Fett, Wachs, Pectin
stoffe etc. im Stroh zuriick, deren nitrirte Producte sehr Ieicllt zersetzbar sind. 
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trieben wird. Von hier gelangt die Mischung in tiefer stehende, gusseiserne, mit 

Deckeln vel'schlossene Bottiche. Dieselben haben einen konischen Boden 
mit Ablasshahn, von welchem ein Stutzen in ein gemeinsames gusseisernes 
Ableitungsl'ohl' zweigt, welches zum Nitl'irraum fiihrt. ~ran wendet stets 
die 20fach griissel'e Sauremenge als theol'etisch notwendig an, d.h. man 
tragt in ca. 150 Pfund eng!. 1 Pfund Baumwolle ein, riihl't dieselbe mit 
einer Eisengabel in del' Sauremischung herum und dl'iickt sie nach beendigtel' 
Nitrirung mit del' Gabel aus. Da die nitrirte Wolle trotz des Ausdriickens 
noch das 11 fache ihres Gewichtes an Sauren teils vel'bl'aucht, teils aufge
saugt hat, so wird ungefahr eine gleiche ~Ienge in das Nitrirgefass nacbge
scbiittet. Nach 20 Beschickungen wil'd in del' Regel das ganze Sauregemisch 
erneuel't. Hierauf bringt man die Wolle in kleine Steinzeugtiipfe, welche in 
einem von kaltem Wasser durchstriimten Behalter zur Abkiihlung und Nach
nitrirung langere Zeit stehen bleiben. In Waltham-Abbey wird die nitrirte 
Wolle auf Oentrifugen ausgeschleudert. 

Ganz besondere Sorgfalt verwendet man auf das Auswaschen del' 
Scbiesswolle, wei! die geringsten Spuren fl'eier Saure die Ul'sacbe einer 
Explosion werden kiinnen. Die Schiesswolle kommt von del' Oentrifuge in 
einen grossen Waschbottich mit Wasser, in welchem ein Schaufelrad rotirt. 
Hierauf folgt ein zweites Ausschleudern. Sodann bringt man die Schiess
w{)lIe in Wascbbottiche, deren Wasser Soda, Kalk und Schlammkreide zu
gesetzt ist. Das Wassel' wird durcb Dampfriihren schwach erwal'mt. Darauf 
kommt die Wolle in Hollander, wie sie in Papierfabriken angewendet werden, 
um Scbiesswolle in einen feinen Zeugbrei zu verwandeln. Hierauf folgt 
noch ein abermaliges Waschen und Ausschleudern. Die so erhaltene nasse, 
abel' fertige Schiesswolle wird in besonderen Gefassen aufbewahrt. In Stow
market vermeidet man die Anwendnng von Alkalien beim Waschen, weil 
man durcb sie eine teilweise Zersetzung del' Schiess wolle befiirchtet. jl,lan 
entfernt die letzten Spuren Saure mit kochendem Wasser. 

Fiir Bergbauzwecke wird nur trockene Scbiesswolle verwendet. Das 
Trocknen gescbiebt in mehreren kleinen, etwa 20 m von einander entfernten 
Hiitten aus verzinktem Wellbleche mittelst el'warmter Luft. Die fiir Kriegs
zwecke verwendete Schiess wolle von Waltham-Abbey wird in Form von 
Patronen odel' Ziegeln hergestl:'llt, welche letzteren in vertiefter Schrift die 
Bezeichnung des Gewichtes und den Trockenstempel der kg!. Fabrik trag en. 
Jedel' diesel' Ziegel hat in del' Diagonalrichtung zwei runde Bohrungen von 
etwa 5 cm Durchmesser. Die Schiesswolle wird in feuchtem Zustande (mit 
etwa 20 Proc. Wassergehalt) versendet und verbraucht. Die Explosion wird 
durch zwei in die Hiihlungen gebrachte trockene cylindl'ische Schiesswoll
patron en mit cylindl'ischel' Bohrung, in welcher Kapsel und Ziindschnur sich 
befinden, bewirkt. 

Die Unzutl'aglichkeiten, welche in dem niedrigen spec. Gew. der Sehiess
wolle und in ihren schadlichen, zum Teil noch brennbaren ExplosioDs
gasen (Kohlenoxyd und Sumpfgas) begriindet sind, werden in Faversham 
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dadurch verroieden, dass roan die Schiesswolle nicht iro Hollander zerkleinert, 
sondem in einer geheiro gehaltenen Weise in einen nicht verfilzbaren 
Staub verwandelt, welcher iro nassen Zustande mit Salpeter und Zucker 
vermischt wird. Das Ganze presst man zu einen Kuchen und kiimt es wie 
Scbiesspulver. Bekanntlich beruht das von MACKIE und FAURE*) herriihrende 
Verfahren zur Herstellung granulirter Schiesswolle ganz auf deroselben 
Principe. 

Das E. C. (Explosives Company) Pulver wird, wie GUTTMANN 
(a. a. 0.) berichtet, nach einem Patente von W. F. REID, dem technischen 
Generaldirector aller Fabriken ebengenannter Gesellschaft fabricirt. Die 
Farbe dieser .Art Schiesswolle ist schwefel- bis schwach orangegelb. Sie 
bildet kleine Kiigelcben von etwa 1'5 mm Durcbmesser, ist specifisch sehr 
leicht und verstaubt nicht. Man unterscheidet E. C. Jagdpulver und 
E. C. Gewehrpulver. Ersteres ist mit in .Aether aufgeliistem Aurin 
(Rosolsaure), letzteres mit in Aether geliister Pikrinsaure versetzt. Beide 
enthalten ausserdem noch etwas Sal peter und werden auf eine gebeim ge
haltene Weise gekiimt. Wie GUTTMANN vermutet, wird in den feinen 
Schiesswollstaub, welcher in dem sich drehenden Kiirnfass Jiegt, roittelst 
einer Brause die atheriscbe Liisung del' Pikrinsaure eingefiihrt, so dass die 
Schiesswolle hierdurch sich zu kleinen Kiimchen hallt. 

Toni te besteht aus 52'5 TIn. Schiessbaumwolle uud 47'5 TIn. saJpeter
saurem Baryt. Die California-Schiesswolle enthiilt 89'6 Proc. Trini
trocellulose und 10'4 Proc. Dinitrocellulose. Beide Sprengstoffe werden in 
del' Fabrik del' TONITE POWDER COMPANY in San Francisco hergestelit. (Engin. 
and !Iin. J. 1884, S. 26.) 

Urn Stucke comprimirter Schiessballmwolle mit einem Ueber
zuge zu versehen, taueht man dieselben nach WILH. F. WOLFF in Wals
rode und MAX v. FORSTER in Berlin (D. P. 23808 v. 9. Marz 1883) kurze Zeit in 
ein Liisungsmittel, z. B. Essigatber odeI' Nitrobenzo!. Nach dem Herausnehroen 
iiberzieben sieh dieselben mit einer Haut, welche einen hermetisehen Ab
schluss gegen die aussere Luft, resp. gegen Wasser gewahren soli. - Den
selben Zweck sucht JOSEF SCHULHOF in Wien (Eng!. P. 4917 yom 16. Oct. 
1882) dadurch Zll erreichen, dass er Strahne von Schiesswolle in ein Bad 
von Schwefelkohlenstoff bringt, welches 20 Proc. feingepulverten Sal peter 
enthiilt. Hierauf wi I'd die Schiesswolle gewasehen, nochmals mit Schwefel
koblenstoff ausgespiilt und dann in eine Misehung von 80 TIn. Collodium 
und 20 TIn. Schwefelkohlenstoff getaueht. Die Sehiesswolle erhalt dadllreh 
einen filzartigen Ueberzug, del' aUmalig hart wird, ohne dass die Explosions
fiihigkeit Eintrag erleidet. Aus del' so praparirten Schiesswolle sollen u. a. 
wasserdichte Patronenhiilsen hergestellt werden. 

Nach !IAX v. FORSTER ist die Selbstzersetzung del' .Sehiess" 
w 0 II e (seJbst schlechter) unter halbwegs normal en, in Wirklichkeit vorkom
luenden Verhaltnissen n i c h t mit Feuererscheinung oder gar mit Explosion 

*) BOCKMANN'S ,Explosive Stoffe". Wi en 1880, S.237, 
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verbunden. Verf. erhitzte Schiesswolle monatelang bei 110°, wobei sie dau
ernd Stickstoff verlor. Es hinterblieb schliesslich ein braunes Pulver, obne 
dass eine Feuererscheinung eintrat. (Ding!. 251, 371.) Es ist zu beachten, 
dass (liese Ansicht FORSTER'S viele Gegner hat. 

Anhang: Das Celluloid. 
J. W. HYATT in Newark, der Erfinder des Celluloids liess sich das 

Trocknen von pulverisirtem Pyroxylin, wie es zur Fabrikation des 
Celluloids Verwendung findet, patentiren. (Ver. St. P. 297935 v. 29. April 1884.) 

Rei Darstellung von Celluloid entfernt J. W. HYATT (Vel'. S1. l? 
296967 vom 15. April 1884) aus der feuchten Masse das Wasser durch 
Anwendung von Druck, wiihrend letzteres gleichzeitig durch Alkohol er
setzt wird. 

Herstellung von Celluloid aus Pyroxylin. (Ver. St. P. 296970 vom 
15. April 1884. J. W. HYATT, J. H. STEVENS, W. H. WOOD, Newark, N.-J.) 

Die Herstellung von P y r 0 x y Ii n s t 0 ff ]jessen sich diesel ben gleicbfalls 
patentiren (Ver. St. P. 296969 vom 15. April 1884). 

Cell u I 0 i d fi rn is wird von der CCMPAGNlE G1lNERALE DE CHROMOLITHIE 
in Paris folgendermaassen bergestellt (D. P. 27031). Es handelt sich zuniichst 
darum, ein schwammformiges Celluloid berzustellen, was man erreicbt, indem 
man die feuchte Celluloidmasse gleich nach der Bereitung dureh eine Vacuum
pumpe rasch trocknet. Denselben Zweck soil man auch dadurch erzielen konnen, 
dass man die noch feuchte Cellnloidmasse mit Lachern versiebt und moglichst 
rasch trocknet. Das so gewonnene poriise Celluloid soil sich weit bessel' Ilnd 
rascher in Losungsmitteln auflasen, als das gewohnliche Celluloid. JlIan lost nun 
in Aetheralkohol und setzt zur Lasung Essigsaure und Amylacetat. Nach einer 
anderen !fodifieation dieses Verfahrens digerirt man das porase Celluloid zu
erst mit Essigiither und Essigsiiure, bierauf mit Aether; dann setzt man eine 
Miscbung von Ricinusal und Alkohol und schliesslich Terpentiniil, Alkohol 
und A mylacetat hinzu. 

Eine ~Iaschine zum Brechen und Schneiden von Platten aus Celluloid 
wurde JOH:< EVERDING in Newark (Vel'. St. P. 286535) patentirt. 

III. Nitroglycel'inspreugstoffe. 

A. Nitroglycerin. 
D as BOUTMY-FAUCHER' s ch e Verfa h ren *) d er Nitro g I yce rin da r

s tell n n g wird von O. GUTTMANN (Ding!. 249, 455 nnd 509) ungiinstig be
urteilt. Die seit etwa 11/2 Jahren bestehende Dynamitfabrik in Pembrey 
bat dies Verfahren bereits wieder aufgegeben, weil dasselbe gefiihrlicher ist 
und liingere Zeit beansprucbt. Das in der Schwefelsaure aufgenommeue Gly
cerin bnn mit der Salpetersaure nieht so leicht in innige Beriihnmg (reten. 

*) Compt. rend. 83, 786; BOCKMANN'S Explosivstoffe Wi en 1880, s. 289. 
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Auch ist die Trennung des gebildeten Nitroglycerin's von den Sauren eine 
schwirigere und kommt im Vergleich zu diesen Nachteilen die etwas bessere 
Ausbeute nicht in Betracht. 

Seit dem Jahre 1882 ist das NOBEL'sche Patent der Nitroglycerin-, resp. 
Dynamitfabrikation in England erloschen. Infolge dessen wurden bereits in 
1882 457252 kg Dynamit aus Deutschland eingefiihrt. Auch die oben er
wahnte Fabrik in Pembrey ist nach Erloschen des NOBEL'schen Patentes 
entstanden. 

Nach TRAUZL entwickelt 1 kg Nitroglycerin bei der vollstandigen Ver, 
brennung 778000 mkg, die gleiche l\Ienge Schwarzpulver aber nur 370000 
mkg und zwar in der hundertmal langeren Zeit als Nitroglycerin (Sitzungs
ber. d. Ver. Z. Bef. d. Gewerbefl. 1883, S. 9). 

Apparat zur Rerstellung von Nitroglycerin. Von A. SCHRO
DER in Dresden (Eng!. P. 7433 yom 8. ~Iai 1884). 

B. Dynamite. 
CH. E. l\IUNROE (Journ. Am. Chem. Soc. 1884, 13) beobachtete, dass 

Sprenggelatine nach 1 Jahr nitriise Dampfe abgab, welche das Papier der 
Patrone angriffen. Zugleich war eine Zunahme des Volumens bemerkbar. 
Die Aussenseite des Papiers war mit kleinen Krystallen bedeckt. Durch 
Wasser liess sich neben einer zuckerahnlichen Substanz Oxalsaure reichlich 
ausziehen. Verf. halt eine geringe Menge in der Collodium wolle verbliebener 
freier Saure fur die wahrscheinliche Ursache dieser Zersetzung. 

Ueber die chemische Zusammensetzung der Dynamite sind 
immer noch verschiedene, von einander etwas abweichende Angaben vorhan
lien. Diese kleinen Differenzen kiinnen indessen sich daraus erklaren, dass 
in den verschiedenen Fabriken die Mischungsverhaltnisse variiren. 

Neudynamit 1*) besteht nach einer neueren Angabe (Ding!. 252, 159) 
aus 64'5 Proc. Gelatineiil und 35'5 Proc. Zumischpnlver. Gelatineiil und 
Zumischpulver haben die fruher angegebene Zusammensetzung (97'5 Pioc. 
Nitroglycerin und 2'5 Proc. Collodiumwolle: bezw. 75 Proc. Kalisalpeter, 
24 Proc. Cellulose (Rolzmehl) und 1 Proc. Soda). Demnach ware die pro
centische Zusammensetzung des Neudynamits I: Nitroglycerin 62'90 Proc., 
Collodiumwolle 1'61 Proc., Kalisalpeter 26'62 Proc., Rolzmehl 8'52 Proc., 
Soda 0'35 Proc. 

Neudynamit III hat nach derselben QueUe folgende Zusammensetzung: 
Nitroglycerin 14 Pro c., Natronsalpeter 60'2 Proc., Schwefel 12'9 Proc., Rolz
kohle 12 Proc., Soda 0'9 Proc. 

Diese Angabe weicht sowohl von der MiiNcH'schen als von der GOBL'
schen etwas ab. **) 

IV. Knallqnec"ksilber. 
Die, bei der Knallquecksilberfabrikation abfallenden Destilla

tionsproducte hat TH. FRIEDERICI (Chem. Ztg. 8, 504 und 521) untersucht. 

') Vgl. Techn.-chern. Jahrb. 188f, S.173. ..) VgL Techn.-chern. Jahrb, 188f, S. 175. 
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Die bei del' Einwirkung des Alkohols auf die Quecksilbernitratliisung aus 

den Retorten massenweise sich entwickelden Diimpfe werden in einer Reihe 

von Condensationstiipfen verdichtet. Die hierbei gewonnene Fliissigkeit, die 

wegen ihres penetranten Geruches und ihrer grossen Feuergefiihrlichkeit ein 

ii beraus liistiges N ebenproduct bildet, liisst man entweder weglaufen, odeI' 
man verarbeitet sie durch Neutralisation mit Kalk und darauf folgende De
stillation auf Spiritus, welchel' dann wiederum bei del' Darstellung von Knall

quecksilber Verwendung findet. 
Gegen die letztere Verwertung del' Condensationsfliissigkeit wird biiufig 

der Einwand erhoben, dass sie einerseits wegen del' Anwesenheit von Aethyl
nitrat gefahrlich, andererseits abel' auch unrationell sei, da sie die Giite, 
d. h. die Brisanz des Knallquecksilbers nachteilig beeinflusse. Um die Stich
haltigkeit diesel' Einwande zu priifen, unternahm Verf. seine Untersuchung. 

Verf. fand, dass die neutralisirte Condensationsfiiissigkeit durchschnittlich 

nicht iiber 1/2 Proc. Aethylnitrat entbalt und dass sich dieser Gehalt selbst 
bei langerer Lagerung del' Fliissigkeit annahernd unveriindert erhalt. Die 
Verarbeitung del' Condensationsfiiissigkeit ist deshalb nicht gefahrlicher, als 
die Destillation von Alkohol oder iihnlichen Fliissigkeiten. Das aus dem 

regenerirten Alkohol dargestellte Knallquecksilber zeigte bei der Bleiplatten
probe fiir Sprengkapseln v511ig normale Durchschlagskraft. 

Verf. empfiehlt noch eine zweite, langsamere Destillation des wieder
gewonnenen Spiritus, um die demselben noch anhaftenden Verunreinigungen 
zu entfernen. 

Ueber die Formel der Knallsaure und des Knallquecksilbers 
sprach L. SCHISCHKOW in der russischen phys.-chem. Gesellschaft zu Peters
burg (Chem. Ztg. 8, 652). Verf. erinnert an seine schon im Jahre 1860 
aufgestellte Formel, nach welcher die Knallsaure als eine Verbindung zweier 
Molecule B1ausaure mit Dinitroaethylen angesehen werden kann. Dem Knall
quecksilber wiirde dann die Formel Cy2Hg. C2H2(N02)2 entsprechen. Fiir 

diese spree hen die Giftigkeit der knallsauren Salze, die Entstehung von 
B1ausaure und Ameisensaure beim Einwirken von Sauren und die Bildung 
von Bromcyan beim Einwirken von Brom auf die knallsauren Salze. Auch 
die leichte Explosionsfahigkeit dieser Salze findet ihre Erkliirung durch das 
gleichzeitige Vorhandensein von zwei Nitrogruppen mit Cyanmetallen. 

Ueber die Zersetzung von Knallsilber durch Salzsaure. Von 

E. DIVERS U. M. KAWAKITA (Journ. Ch. Soc. 256, 75). 

V. Neue SpreugstoJfe. 
Von der SocniTE LA P ANCLASTITE in Paris wird eine Anzahl neuer, 

mit einander in der chemischen Zusammensetzung sehr nahe verwandter 
Sprengstoffe hergestellt (Oesterr. - Ungar. Priv. 2450 v. 13. Dec. 1883). 

Diese Sprengstofi'e enthalten als wesentliche Bestandteile Asphalt, Teer 
--,iI. dgl. vermengt mit oxydirenden Salzen, wie chlorsaurem Kali, Kali
salpeter, salpetersaurem Blei. Zu nennen sind hier drei solcher Sprengstoffe: 
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a).SO TIe. chlorsaures Kali, 10 TIe. Trockenpech und 10 TIe. fettes Pechj 
b) 40 TIe. salpetersaures Blei, 40 TIe. Kalisalpeter, 10 TIe. Trockenpech 
und 10 TIe. fettes Pech. Nimmt man nur B leinitrat, so erhalt man 
einen in d ire c t explodirbaren Sprengstoff, welcher mittelst Zundhutchens 
freiliegend zur Explosion gebracht werden kann. Nimmt man nur Sal
pete r, so erhalt man einen di r e ct explodirbaren Sprengstoff, welcher also 
durch eine gewiihnliche Ziindschnur explodirt. c) 10 TIe. chlorsaures Kali, 
5 TIe. salpetersaures Blei, 5 TIe. Kali- oder Natron-Salpeter, 21/2 Tie. 
trockenes Gaspech, 21/2 Tie. fettes Gaspech. Urn diese Mischung brisanter 
und alkalisch zu machen, setzt man 1 TI. ubermangansaures Kali und 2 Tie. 
kohlensaures, resp. doppelkohlensaures Natron hinzu. 

Auf ahnlichem Principe, wie diese unter dem Namen "Panclastite" 
zusammengefassten Sprengstoffe, beruht der patentirte S p ren g stoff von 
B. TIJRPIN in Paris. (E. P. 2139 vom 27. April 1883.) Ein Gemisch von 
80 Tin. gepulvertem chlorsaurem Kali und 20 Tin. gewiihnlichem Gasteer 
wird mit 1-10 Proc. einer absorbirenden Substanz, wie Infusorienerde, 
Holzkohle u. dgl. versetzt. Ein Teil des Chlorats kann auch durch ein 
Permanganat ersetzt werden. 

Das D. P.19576 von TIJRPIN lautet auf Herste II un g von U ntersa I pete r
saure und deren Ver-wendung fiir Spreng- und Leuchtstoffe. 

In del' 
Retorte .A 

"'ird 
alpeter
aures 

Blei er
hitzt. Die 

entwickelten Ga e 
werden er t durch 
Schwefel aure gelei
tet, welcbe Feuchtig
keit zuriickbfdt, und 
gelangen dann in die 

Fig. 7,). 

Condensatoren C aus emaillirtem Gusseisen. Diese liegen in dem Kiihlgefass 
E, dessen Kiihlfliissigkeit durch die EisIllaschine G auf 0° erhalten wird. 
Wahrend der Sauerstoff durch D zu anderweitiger Verwendung entweicht, 

sammelt sich die Untersalpetersaure in den Behaltern H und J. Del' erstere 
ist mit einem Probirhahn zur Untersuchung der Saure versehen. Del' Be
halter I enthalt Schwefelsaure. Aus J wird die Untersalpetersaure durch die 
Pumpe 0 in die Gefasse L geschafft, und aus diesen in verzinnte B1ech
kannen abgezogen. Das Bleioxyd iIi den Retorten wird durch Salpetersaure 

Wieder in Nitrat verwandelt. 
Ein Gemisch von Schwefelkohlenstoff und Untersalpetersaure ist ein 

kraftiger Explosionsstoff (Panclastit genannt), welcher durch Knallquecksilber 
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oder Sehiesspulver zur Explosion gebracht wird. Dureh Stoss allein explodirt 
derselbe nicht; aueh nieht dureh Erwarmung bis auf 200°. Die griisste 

Explosivkraft Hefert ein Gemiseb von gleiehen Teilen Untersalpetersaure und 
Sehwefelkohlenstoff. 

Die Misehung brennt an freier Luft mit glanzendem weissem Licht und 
kann zu Beleuchtungszwecken dienen (Selenophanit genannt). Man lasst 
dabei am besten beide Fliissigkeiten getrennt dureh Capillarriihren auf die 
als Brenner dienende Sehale fiiessen. Die Brenner miissen dureh Wasser 

gekiihlt werden. Bei der Verbrennung entwiekelt sieh eine bedeutende 

Menge Warme. Die Leuehtkraft der Mischung wird dureh Phosphor, der in 

dem Sehwefelkohlenstoff geliist wird, erheblich erhiiht (Heliophanit genannt). 
Es sind verschiedene Apparate zur Verwendung dieser Misehungen in der 
Patentschrift beschrieben. 

Explosiv- und pyroteehnisehe Stoffe. (E. P. 5323 yom 8. No

vember 1882. R. HANNAN und J. MILLS in Glasgow.) Blutlaugensalz, Sal
peter und chlorsaures Kali werden geliist und mit Kohlenpulver gemischt. 
Das Wasser wird verdampft und die Stoffe werden dann dureh Zumisehung 
von Paraffin oder Harzen zusammengehalten. Das Paraffin wird geschmolzen 
oder in Benzol geliist angewendet. Die Masse wird in beliebige Formen 

gebracht, auch kann Papier damit bestrichen werden. 

Die explosiven Verbindungen von J. C. DE CASTRO in Manchester 
(Eng1. P. 4043 yom 21. Aug. 1883) bestehen aus einem Gemisehe von Kleie 
oder anderer Form von Cellulose, Antimontrisulfid oder natiirliehem Schwefel

antimon und einer gesattigten Liisung von Kaliumchlorat. 
Der Sprengstoff von J. POLKINGHORNE in London (Eng!. P. 6015 v. 

16. Dez. 1882) besteht aus 9 TIn. Kaliumehlorat, 2 TIn. Kohlenhydrat 
(Z ucker), 1 T1. lIehl und 1 Tl. Blutlaugensalz. 

An Stelle des itn D. P. 19432*) angegebenen leicht fiiichtigen Kohlen
was s e r s t 0 ff e s wird nach C. HIMLY (D. P. 23258) bei der Herstellung yon 
Sprengpulver die sorgfaltig zerkleinerte und gemisehte Pulvermasse mit 
Wasser angefeuchtet und durch Pressen zu festen cylindrischen oder pris
matischen Stiicken verdichtet. 

:Ferner haben sich Sprengstoffe patentiren lassen W. RENNERT in Annen 
in Westfalen (D.P.27229 vom 17. Juli 1883), F. W. GILLES in Kiiln 

(D.P.27969 yom 14. April 1883) und B. BRONCS in Wien ("Universal
Spreng-mittel" Bronolith. Oest.-ung. Privilegium v. 31. Jan. 1884). 

Eine neue Knallmasse fiir Knallsignale oder Eisenbahn
Torpedos hat J. A. lIIu~1M in Dayton (Kentucky) angegeben (D. P. 26194 
v. 7. Juni 1883). Dieselbe besteht aus Kaliumchlorat, Schwefelantimon, 
Schwefelblumen, Kreide, Tragant, Alkohol und metallischem Antimon. 

Zu erwahnen ist schliesslich noch der zu den SPRENGEL'Schen Explosiv

stoffen zu rechnende Backarock, welcher in zwei getrennten, an und flir 
.sich nicht explosiven Teilen - was ja das Wesen' def SPRENGEL'Schen 

*) Techn.·Chern. J ahrh. 1884, S. 176. 
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Explosivstoffe ausmacht - versendet wi rd. Der eine Teil ist Nitrobenzol, 
der andere besteht aus kunstlich rot gefiirbtem chlorsaurem Kali. Will 
man diesen Explosivstoff anwenden, so schuttet man das Nitrobenzol in 
.einen Eimer aus verzinktem Eisenblech und taucht die in einem Drahtkorbe 
liegenden Patronen in die Fliissigkeit, bis die Gewichtszunahme etwa 1/3 
betriigt. Der so gebildete Explosivstoff ist eine feste, rote Masse von 
1'7 spec. Gew. Er verknistert schwer durch Hammerschlag und entziindet 
sich selten auf HoIz. Eine freie oder wenig eingeschlossene Ladung ist 
durch ein Ziindhiitchen von 1'5 g Knallquecksilberfiillung nicht zur Explosion 
zu bringen. Dieser relativ sicheren Handhabung steht, wie O. GUTTMANN 
(Ding!. 252, 158) betont, die Notwendigkeit der Verwendung eines besonders 
starken Initialimpulses gegeniiber. 

"Backarock specia" wird genau wie der einfache Backarock her
gestellt, nur enthiilt das Nitrobenzol 12-16 Proc. Pikrinsiiure geliist. 

VI. Sprengtechnik. 
Die Leistung von Sprengstoffen in horizontaIer Richtung 

unter Wasser. 
Horizon- Horizon-

Nitro'- tale Nitro- tale 
glycerin- Wirkung 

gehalt. Dynamit 1 
glycerin- Wirkung 

gehalt. Dynamit I 
= 100 

Dynamit 1. . . 75 100 Hercules PowderII. 42 
Schiessbaumwolle. 87 Electric Powder 1. 33 
Dualin ...... 111 » »II. 28 
Rendrock . . . .. 20 78 DESIGNOLLE'S Chlo-

» 40 94 rat pulver ..... 
, 60 95 BRUGERE'S Chlorat-

Dynamit II.. . .. 36 83 pulver . . . . . . 
Vulkan Powder 1. 30 78 Sprenggelatine .. 89 

" "II. 35 82 Tonite. . . . . . . 
Mica Powder I. . 52 83 California-Schiess-

=100 
83 
69 
62 

68 

81 
117 
81 

" " II.. 40 62 wolle. . . . . . . 87 
Hercules Powder I. 77 106 Backarock. . . . 86 

Herstellung von Sprengpatronen von GEMPERLE in Wien (D. P. 
23933). 73 TIe. Kalisalpeter und 1 Tl. Magnesiumsulfat werden in 1/3 ihres 
Gewichtes kochendem Wasser geliist und mit 8 TIn. gemahlener Holzkohle, 
8 Tin. gemahlener Kleie und 10 Tin. Schwefel, welche Bestandteile vorher 
trocken gemischt werden, versetzt. Die gut durchgeriihrte Masse wird 
2 Stunden auf 1400 erhitzt und schliesslich in einem Trockenapparate wiihrend 
5 Stunden bei einer Temperatur von 500 getrocknet. Aus der getroekneten 
Masse werden Cylinder oder Patronen gepresst, von denen zumeist vier in 
eine PapierhUise zu einer Patrone vereinigt werden. 

Um Sprengarbeiten sicherer zu machen wird naeh E. STANLEY 
CLARK in Cefu-y-Bedd, Denbigh (D. P. 22006) der Sprengstoff im Bohrloeh 
mit einer Masse umgeben, welche aus 90 Proe. Soda, 7 Proc. Kreide, 2 Proc. 
Braunstein und 1 Proe. Seife zusammengesetzt ist. 
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Entfernung von schadlichen und Sprenggasen aus Berg
werken (Engl. P. 6137 vom 8. April 1884. J. HEATH, BURSLEM). 

Verfahren zum Sprengen yon Gestein mittelst Kohlensaure. 

(D.P.26615 vom 14. September 1883. TH. KLEINSORGE:I: in Gelsenkirchen). 

Man leitet aus einem Gefasse mittelst eines Schlauches comprimirte Kohlen
saure in ein mit Besatz versehenes Bohrloch direct odeI' unter Benutzung 
eines elastischen Gummisackes. 

Ziinder mit Ziind- und Reibmasse (D.P.23731. G. GOLIASCIl und 

Co. in Berlin). 
Die Verwendung der brisanteren Sprengstoffe beim Kohlen

b er g b au e hat bekanntlieh ihre grossen Schattenseiten; die stark en Dynamite 
bewirken eine weiter gehende Zertriimmerung der zu sprengenden Massen, 
alz Sehwarzpulver und die ihm verwandten Sprengstoffe. Aus diesem Grunde 
ist aueh der Gebrauch starker Dynamite beim Kohlenbergball ausgeschlossen. 
TH .. STEINER (Oest. Zeitschr. Berg- u. Hiittenw. 1883, 79) teilt die Betriebs
resultate eines Lignitbergbaues bei Verwendung yon Schwarzpulver und 

Dynamit II. mit, welche ebenfalls sehr zu Ungunsten del' Verwendllng starkerer 

Dynamite sprechen. 

Bei Verwendung 
von 

Schwarzpulver 
Dynamit II ... 

E rio s 

Tonne zu I Tonne zu ' 
Tonne I Gesarnt-
ohne ertrag fiir 

2'60 fl. 1 60 fl. Wert 
50000 

Tonnen 

39400 I 7100 3500 
1113800 I 

31600 9200 9200 96880 

VII. Brisanzproben. 

Ge- Betriebs-
stehungs- Ueber-

kosten schuss 
fl. fl. 

80500 33300 
74000 22880 

Die Unzuverlassigkeit del' meisten Brisanzproben wird yon KLOSE (Z. Berg-, 
Hiitt.- u. Sal.-Wesen 1883, 91) und GUTTMANN (Ding\. 260, 1l8) nacbgewiesen. 
Ersterer bezeichnet namentlich die Pis t 0 len pro b e und die S tan g e n -
pro b e (welcb letztere von ihm desbalb modificirt worden ist) als unzuver
lassig. GUTTMANN verwirft dieApparate zur Messung del' Verbrennungs
temp era tu (', die Pro b emorse r, die Z abns tangen - E P rou vet te, die 
ballistisehen Apparate, iiberbaupt aIle Apparate, bei welcben die 

Kraft des Sprengmittels sieh nul' naeh einer Riehtung aussert. Auch 
das RomIANN' s eh c Mano m 0 to r und del' Nom~L' s eh e Crushe r sind 
naeh dem Verf. unzuverlassig. Der TRAuzL'sehe Brisanzmesser*) hat 
abgesehen von einigen anderen Uebelstanden den Fehler, dass seine Resultate 
in Folge des biiufigen Umgiessens des Bleies (wodurch dasselbe barter wird) 
ungleieh sind. Aucb ist die TRAUzL'sche Bleiprobe fur aile weniger brisanten, 
d. b. aIle direct explodirbaren Sprengstoffe nicht zu gebraucben. GUTT~IA~N 

beschreibt einen von ihm construirten Brisanzmesser. 

*) Techn.-chern. Jahl'lJ. 1884, S. 182 
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VIII. Analyse und Chemie der Sprengstotfe. 
Eine pyrographische Methode zur Priifung der Giite von 

Schiesspulver beschreibt CH. E. MUNROE (J. Am. Chern. Soc. 188!, 7). 
Bekannt ist die Priifung des Pulvers auf weissem Papier und auf JodsUirke
papier*). MUNROE verwendet blausaures Eisenpapier, wie es zum Ver
vielfaltigungsprocess benutzt wird. Die bei der Verbrennung entstehenden 
Schwefelalkalien und Thiosulfate zerstiiren die blaue Farbe und bewirken 
gelbe und weisse Flecken. Ein 15-20 qcm haltendes Stuck dieses Papieres 
wird angefeuchtet und auf eine Platte von Glas oder Kupfer gelegt. Ein 
abgestumpfter BJeikegel von 3 cbem Inhalt wird .an: der Spitze mit dem Finger 
geschlossen, mit Pulver gefiiUt und auf dem Papier umgestUrzt, wodurch ein 
kegelformiges Haufchen entsteht, das durch einen gliihenden Draht entziindet 
wird. Das Papier bleibt 30 Secunden der Einwirkung des Verbrennungs
riickstandes ausgesetzt und wird dann sofort mit fliessendem Wasser ge
waschen. 1st das Pulver gut gemengt, so sind die Flecken klein und ganz 
gleichmassig iiber die Oherflache verteilt, so dass das Papier nur ein lichteres 
Blau mit einzelnen Flecken und wenigen Streifen zeigt. Bei schlecht ge
mengtem Pulver sind die Flecken gross und von unregelmassiger Gestalt und 
Verteilung. Zur HersteUung des Papieres lOst man 1. 35'4 g rotes Blnt
Jaugensalz in 283 cbcm Wasser und 2. 71 g citronensaures Eisenoxyd-Am
moniak in 170 cbcm Wasser auf. Die zweite Liisung wird zur ersten gegossen. 
~Iit dieser Fliissigkeit wird das Papier in einer Dunkelkammer mittelst Schwammes 
bestrichen. Die trockenen Blatter werden 4-5 Stunden starkem Sonnenlichte 
ansgesetzt, 5 Minuten gewaschen und mit Filtrirpapier abgetrocknet. 

Priifung der Schiess wolle auf chemische Bestandigkeit. In 
der Schiesswollfabrik zu Waltham-Abbey wird nach O. GUTTMANN in einen 
Kolben 65 0 warmes Wasser gegeben und eine mit Schiesswolle gefiillte weiie 
Glasriihre gesteckt, welche durch cinen Kork mit gebogenel' Glasl'iihre ver
schlossen ist. Gegen das Ende dieses Glasriihrchens wird ein Jodstarkekleister
Papier gehalten, auf dem durch einen Tl'opfen von mit Glycerin versetztem Wasser 
eine Linie gezogen ist. Die Temperatur des Wassers wird 10 Minuten lang 
auf 65 0 erhalten. Auf der Glycerinlinie des Jodstarkekleister-Papieres darf 
sich innerhalb dieser Zeit keine braune Farbung zeigen. 

Untersuchungen iiber detonil'ende gasige Mischungen wurden 
von BERTHELOT und VIEILLE (Compt. rend. 98, 545 u. 601) ausgefuhrt. Von 
Erstgenanntem erschien auch ein dreibandiges Werk iiber die explosiven El'
scheinungen vom thermochemischen Standpunkte, iiber die vom Verf. ent
deckte explosive Welle etc. nebst einer kurzen Geschichte der explosiven Stoffe. 

IX. Ziindholzer. 
Apparat zur Herstellung von Zundhiilzern. (D. P 22308 vom 

19. August 1882. HENRY ARLOW in Neupest.) Aus dem Einlegekasten b ge-

*) BOCK>IANN'S Explosivstolfe. Wicn 1880, S. Vi..l 11. 15.'\, 
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langen die Hiilzchen in den Ruttelkasten b', welcher durch Kurbel und Zug

stange in bekannter Weise bewegt wird, so dass die Hiilzchen in die Rinne 

des Einlegeriemens d fallen, uher welch en sie auf beiden Seiten hervorragen. 

Der Einlegeriemen verlasst den Ruttler mit Hiilzchen beladen, welche beim 
Fig. 80. 

Verlassen desselben durch }<'edern gerichtet werden. Jetzt werden die beiden 
Enden der H6Jzchen von den vier Rieman ffl f2 fa gefasst und den beiden 

continuirlichen Transportbandern 9 g' ubergeben. Diese fuhren sie .uber 

Scheiben zunachst durch eine Dampfrinne, dann durch ein erhitztes Paraffin
bad, durch den Tunkapparat, den Trockenraum, uber Trockencylinder, schliess

lich nach einer besonders construirten Ablegevorrichtung, in welcher zwei 

endlose Bander die fertigen HiiJzchen von den sich hier trennenden Trans

portbandern 9 g' herabnehmen und weiter transportiren. 
Maschin e zurn Aufbringen del' Ziindrnasse auf ZiindhoJzer. 

(D. P. 25788. W. HOLMSTROM in Fig. 81. 

Westervik, Schweden.) Die Hiilzchen 
werden ill gew6hnJichen Tunkrahmen 
eingespannt, von endlosen Bandern 
iiber zwei oder rn ehrere, gegen die 

Bewegungsrichtung der Riilzchen 
schrag geJagerte rotirende Walzen 

hinweggefiihrt, welche sich in unter 

ihnen befindlichell Zundmassekiisten 

stets neu mit Masse beladen. Eine 
letzte Walze gestattet nm das Auf

trag-en einer zu bestimmenden Menge 

Ziilldmasse. 
Neuerungen an ;\Iaschinen 

zum Einlegen VOll Ziindhiilzern 

in Tunkrahmen. (D. P. 26907; 

Fig. 81. G. S E1l0LO in Durlach .) 
Urn mit del' SEBow'schen EinJeg'e
masch ine auch die flachen J1;ilzer VOIl 

Bi e d e rmann. Jahrbu ell YI. 12 
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Hinglich rechteckigem Querschnitt einlegen zu kiinnen, ist zwischen dem 
Kasten K und dem Riihrenkasten K' eine Oberplatte 0 mit entsprechenden 
Oeffnungen von besonderer Form und unter dem Kasten K' ein Rost R mit 
sehr schmalen Oeffnungen angeordnet, so dass nur je ein einziges Hiilzchen H 
aus K nach K' und von K' durch R nur nach 8 einer schmalen Seite hindurch 
gelangen kann. Von R fallen die Hiilzchen nach ihrer Breitseite durch einen 
zweiten Rost R' gut gefiihrt, zwischen die Lattchen L des Tunkrahmens 
und stellen sich in den SchIitzen der Rostplatte P fest. 

Maschine zum Tunken der Ziindhiilzer. (D. P. 25149 vom 27. Mai 
1883. A. ROLLER in Berlin.) Ueber den durch Dampfring J geheizten und sich 

auf den Leitrollen a, ai, 
Fig. 2. a2 drehenden Tisch T ist 

eine konische Druckwalze 
a angeordnet, weIche, 
durch DE getrieben, sich 
vertical hebt, wenn ein 
Rahmen R mit Holzern 
darunterkommt. Das Li-

neal B dient zum gleichmassigen Verteilen der Ziindmasse auf dem Tische. 

Statistik. (3. 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt, die 

Waarengattung 

an Zandhiilzern . 
" Schiesspulver 

xx. 

I Einfuhr Ausfuhr 

vom I vom 1. Juli vom I vom 1. Juli 
1. Januarbis 1883 bis 1. Januarbis 1883 bis 
Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juui 

cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

I 50U) I 8294 I 22740 I 21075 
618 629 33109 35534 

Leuchtstoffe. 

I. Petroleum. 
1 • .!llgemeines. Dem amerikanischen Petroleum macht das russische mehr 

und mehr Concurrenz. Infolge der Thatigkeit der Firma NOBEL hat letzteres in 
Russland selbst bereits das amerikanische fast voJIstandig verdrangt und hat man 
begonnen, nach Deutschland uud Oesterreich-Ungarn russisches Erdiil einzu
fahren. So wird z. B. zur standigen Lagerung von 50 000 kg Petroleum far 
den ostpreussischen Bedarf in Konigsberg an einem Geleise der Ostbahn ein 
eisernes Reservoir aufgestellt, aus welchem die Fii.sser gefallt werden. Da
gegen wird in der Chem. Ztg. (8, 357) darauf hingewiesen, dass voraus
sichtlich in Biilde neben dem Osten der Vereinigten Staaten auch der Westen 
und fernerhin j',fexiko und Canada Petroleum in grossen Mengen exportiren 
werden. CONKLING behauptet, dass Petroleum bald den Hauptausfuhr-Artikel 
Mexikos hilden werde. In Californien Hegen die bedeutendsten Oelquellen 
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in Pico Canon. Rohrenleitungen, die im Bau hegriffen sind, fiihren das Pe
troleum nach der 50 km entfernten Kiiste. Auch in Utah, Colorado, Ne
braska und besonders in Wyoming findet sich Erdol. 

Die Anwendung des naturlichen Gases der Erdiilgegenden 
Am e r i k a s *) mehren sich. Seit einiger Zeit benutzt man dieses Gas zur 
Fabrikation des K i en ru sse s. Eine bedeutende Kienrussfabrik befindet sich 
in Saxon bei Pittsburg. Durch eiserne Leitungsrohren wird das Gas in den 
Verbrennungsraum gefiihrt und hier mittelst Zweigrohren durch den ganzen 
Raum Yertem. Ueber jeder yon 20000 Flammen zieht sich reihenweise ein 
breiter Streifen Kesselblechs, woriiber ab und zu kaltes Wasser fliesst. 
Nachdem die Flammen 20 Minuten gebrannt haben, befindet sich uber jeder 
Flamme ein Kugelchen Russ yon der Grosse einer Kirsche. Ein kleiner 
Wagen, der mit einer Biirsle yerseben ist, wird nun yon einem Ende des 
Bleches zum anderen gezogen, der Russ wird abgebiirstet und fallt in den 
Wagen. Das Verpacken des Kicnrusses ist das schwierigste; trotz ausgezeich
neter Maschinen ist es nicht moglich, mehr als 25 kg in ein gewohplicbes Fass 
zu bringen. Die Saxoner Fabrik !iefert taglich 5 Fasser Kienruss it 25 kg. 
Eine zweite, wichtige Anwendung findet dieses natiirliche Gas in der Fabri
kation der gepressten Pitts burger Glaswaaren. Hier spielt die Reinheit des 
absolut schwefelfreien Gases eine Hauptrolle. Man betreibt in den bei Pittsburg 
liegenden Glasfabriken die Dampfkessel, die SchmelzOfen, die TemperirOfen etc. 
mit diesem Gase. Jetzt schon kostet in dortiger Gegend "Gasland" eben
soyiel wie das beste "Kohlenland" (Chem. Ztg. 7, 1344). 

Petroleum dient als Heizmaterial fiir die russischen Dampfer auf 
dem Kaspischen Meere. Nachdem man die Kessel dieser Dampfschiffe etwas 
abgeandert hat, bietet die Verwendung der Naphta-Riickstande zum Heizen 
keine Schwierigkeit mehr. Die Heizkraft dieser RiicksUinde zu der guten 
Koble soll sich wie 3 zu 1 yerbalten (?) (Rep. anal. Chem. 1883, 37:l). 

2. Reinigung und Verarbeitung des Petroleums. Anwendung von 
J\Ioostorf als Beimengung zu Petroleum, Fetten, Oelen u. dergl. 
bei deren Destillation, Bleichung und bei der Russgewinnung daraus (D. P. 25995 
LUDWIG STARK in Mainz). Zur Rectification wird Rohpetroleum mit Moostorf 
gemischt. In die lockere Masse werden Wasserdampfe eingeleitet. Nach Ab
destillation der leichter fiiichtigen Bestandteile wird die Masse ausgepresst. 
Die schleimigen Teile des Oeles bleiben beim Moostorf und werden dureh 
Verhrennen desselben fiir die Gewinnung von Russ nutzbar gemacbt. Man 
kann der .r.lasse hierbei auch lIarze oder Bitumen, die bei der Verbrennung 
russen, beigeben. Um das Rohpelroleum zu bleichen, wird es mit Moostorf 
gemischt und in diinnen Schichten entweder mit bleichenden Gasen behandelt 
odeI' der Luft und dem Sonnenlichte ausgesetzt. 

Die Gewinnung des Vaseline beschreibt J. OTTO (Chem. Ind. 1883, 339). 
Bei del' Destillation des Rohiiles fallen 40-50 Proc. Destillationsriickstande 
ab, welche noehmals destillirt werden, wobei man 20-25 Proc. Schmieriile 

') V gl. Techn.-cllem . .T aln'b. 188t, S. 18G. 
12 * 
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gewinnt. Die zuriickbleibenden 20-25 Proc. schwarzen, teerartigen, zahfliissigen 
Massen werden in eigens construirten Blasen abgetrieben und hierbei stark 
paraffinhaltige Oele gewonnen. Die schwarzen Riickstande werden geruchlos 
gemacht, bis zum Honiggelb entfarbt und "Vaseline" genannt. Del' Preis 
desselben betragt 400 M. pro 100 kg. Vor Erscheinen der Pharm. germa
nica II priifte man das Vaseline mit Lackmus- und Curcumapapier. Jetzt 
aber verlangt man ein vollstandiges Ausscheiden alIer Stoffe, die zu Sauren 
und Basen Verwandschaft haben. 

Die Extraction des Paraffins und der schweren Oele aus den Pet r 0-

leumriickstanden (Monit. Prod. chim. 13, 209). 
3. Chemie, Analyse und Priifung des Petroleums. Ueber die 

bei del' Oompression von Petroleumgas resultirenden fliissigen 
Kohlen was s ers to ffe berichtet GREVILLE WILLIAMS. Veranlassung zu 
seinen Untersuchungen gab das PINTScH'sche Verfahren, welches behufs 
einer bequemen Beleuchtung von Eisenbahnwagen die gasformigen DestilJa
tionsproducte des Petroleums in CyIindem comprimirt. Man erhaIt hierbei 
an aromatischen Kohlenwasserstoffen (Benzol und Toluol) sehr reiche Con
densationsproducte. Urn dieselben von Olefinen zu reinigen, destiJIirt man 
in hohen Colonnen-Apparaten, we-Iche die Hauptmasse der Olefine zuriick
halt en. Zur volligen Entfemung der Olefine behandelt man die Kohlen
wasserstoffe mit einer kalten Losung von iibermangansaurem Kali oder 
destillirt sie mit verdiinnter Salpetersaure (Ch. N. 49, 197). 

Eine Untersuchung des galizischen Petroleums fiihrte BR. 
LACHOWICZ aus. (Ann. Ohern. 220, 188.) Er fand mehrere gesattigte Kohlen
wasserstoffe der Sumpfgasreihe (Isopentan, Pentan, Hexan etc.), keine Kohlen
wasserstoffe del' Aethylenreihe und in den fliichtigsten Teilen des rohen 
Petroleums Benzol, Toluol, Isoxylol, Mesitylen nebst zahlreichen anderen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen. 

Untersuchung von russischem Erdole und Erdollampen. Von J. 
BIEL (Ding!. 202, 119). 

Die Leuchtkraft verschiedener Petroleumsorten und der Licht
effect und Oelverbrauch der gebrauchlicheren Petroleum-Lampensysteme. 
Von WILH. THORNER (Chem. Ztg. 8, 876). AilS den Versuchen des Verf. 
geht hervor, dass das zwischen 150-300 0 siedende Petroleum bei gleichem 

Oelverbrauche den grossten Lichteffect !iefert. Ein Zusatz der billigeren 
Schmierole, d. h. der iiber 300 0 siedenden Bestandteile des Rohpetroleums, 
vermindert bedeutend die Leuchtkraft 1 nd somit auch den Handelswert des 
Petroleums. Ein Zusatz der leichtfliichtigen Petrolessenzen, d. h. der unter 
150 0 destillirenden Kohlenwasserstoffe, bringt zwar eine starkere Leuchtkraft 
hervor, bedingt aber auch ein rascheres Abbrennen und besonders auch eine 
grossere Explosionsgefahr des Petroleums. Die Lampen mit Victoria- und 
Sonnen-Brenner geben die besten Resultate, hierauf Cosmosreform-Brenner, 
dann die (jedoch sehr vorsichtig zu behandelnden) Mitrailleusen-Brenner und 
schliesslich die. gewiihnlichen Cosmos-Brenner-Lampen. 
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Ueber Petroleumpriifung und einen neuen Priifungsapparat 

spricht ausfiihrlicb K. HEUMANN (Chem. Ind. 1884:, 188). 
Die UnzuHinglichkeit del' meisten bisher bekannten Petroleumpriifungs

apparate beruht in del' Wirkung del' langsamen Diffusion del' Oel

dampfe. Die Diffusion del' Dampfe in die oberen Luftschichten bedarf eine 

gewisse Zeit. Je weniger fliichtige Bestandteile ein Petroleum abdunstet, 

um so langer wird es dauern, bis eine an Diimpfen hinUlnglich reiche Schicbt 

in del' Hiihe des Ziindmittels entstanden ist, um so hoher ist abel' nlittler

weile die Temperatur des Oeles im unteren Teil des Apparates gestiegen, da 

man unteriasst, die langst iiberfliissig gewordene Warmequelle wegzunehmen. 

Die verschiedenen Apparate, bei welchen Luft im continuirlicben odeI' 

intermittirenden Strom durch das Petroleum geleitet wird, verursachen cine 

griissere Dampfentwicklung, als bei ruhendem Petroleum eintreten wurde. 

Die Resultate sind daher unter Verhaltnissen erhalten, welche erbeblich von 

dem in den Lampen thatsachlich obwaltendem Zustande abweichell. Bei del' 

V. 1IEYER'Schen Methode wird ein homogenes Gemenge von Oeldampf 

und warmer Luft erzeugt und hierdurch del' nachteilige Einfluss del' Diffusion 

beseitigt. Durch das Schiitteln verdampfen dagegen mehr fliichtige Bestand

teile des Petroleums, als bei gleicher Temperatur im Zustande del' Ruhe sich 

von del' Oberflache des Oeles erheben wurden. Darum zeigt del' V. MEYER'Sche 

Apparat einen niedrigeren Entflammungspunkt als aile iibrigen Petroleum

prober. Das Princip des HEUMANN) s ch e nAp p a I' ate s besteht nun darin, dass 

die Diffusion durch ununterbrochenes Mischen der Oeldampfe mit einem be

stimmten Volumen Luft viillig wirkungslos gema'cht wi I'd, doch obne das 
Petroleum selbst mit der Luft zu schiitteln oder Luft durch das Oel hindurch 

zu press en. Der Apparat (Fig. 83, folg. S.) besteht aus einem auf 3 Fussen 

ruhenden, mit einer Spirituslampe erhitzteu Was s e r bad aus Messingblech (b) 
und dem aus dickem Glase hergestellten Pet ro leu m g e fa s s a. Letzteres 

wird zur Hiilfte mit dem zu priifenden Petroleum gefullt (mit Hiilfe eines 

mit Hahn und Marke versehenen Glastrichters, urn das liistige Saugen mit 

del' Pipette zu vermeiden) und darauf mit dem Ruhrwerk, Ziindvorriehtung 

und Thermometer tragenden Hartgummideckel verschlassen. Das Ruhr

werk besteht aus einem verticalen Messingstab, welcher oben mit einer 

Kurbel versehen ist, am unteren Ende in eine Ausbohrung des Glasbodens 

fiihrt nnd unterhalb des Deckels sechs schrag gestellte Schaufeln von Messing

blech tragt. Bei del' Drehnng der Knrbel wird das Petroleum sowah! wie 

die iiber ihm befindliche Luft - doch' jedes fiir sich -, continnirlich durch

geriihrt, wobei die schrage SteJlung del' Schanfeln ein Emporbeben des Oeles 

resp, der Luft bewirkt uud somit die gleichmassige Mischung siebert. 

Die Zundvorrichtung besteht aus einem mehrma!s gebogenen Messing

riihrchen d i k, in welches bei k durch einen dunnen Kautschukschlauch 

Leuchtgas geleitet wird. Das aus der Spitze bei d ausstriimende Gas 
liefert ein etwa 5 mm hohes FJiimmchen. Die Erennermundung befindet 

sich innerhalb einer kreisfiirmigen Oeffnung des Hartgummideckels, welche 
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Fig. 83. 

b 

\ 
durch ein sich von unten anlegendes Hartgummischeibchen gewohnlich ga
schlossen ist. 

Soli ein Ziindungsversuch ausgefiihrt werden, so driickt man auf 
den bei kf befindlichen Knopf, wodurch das ZiindHammchen samt dem Hart
gummischeibchen sich in das Innere des Glasgefasses herabsenkt und die 
EntHammung des Dampf-Luftgemisches daselbst bewirkt, wenn dasselbe be
reit~ geniigenden Gehalt an Oeldampf besitzt. Fand beim Niedertauchen des 
Ziindflammchens Verpuffung der mit Luft gemengten Petroleumdampfe statt, 
so wird das ZiindHammchen ausgeblasen und eine blaue Flamme schlagt in 
das Innere des Glasgefasses hinab. Brennt das Flammchen fort, so ergreift 
man die Kurbel und dreht sie langsam herum, bis das Thermometer um einen 
ganzen oder einen hal ben Grad gestiegen ist, worauf abermals der Knopf 
einen Augenblick niedergedriickt wird u. s. f. bis endlich das ZiindHammchen 
von dem verpuffenden Dampf-Luftgeniisch ausgeblasen wird. 

Der HEUMANN'sche Petroleum -Priifungsapparat ist E. LEYBOLD'S Nach
folger in Koln patentirt worden (D. P. 25185 vom 17. Juni 1883). 

II. Steinkohlengas. 
a) Erzeugung. Neuerungen an Gas-Retortenofen (D. P. 23260. 

E. SCHWARZER in Diisseldorf). Durch zwei fiir sich regulirbare Canalsysteme a 
und at kann erhitzte Luft in zwei verschiedene Abteilungen des Feuerraumes A 



Leuchtstolfe. 

eingefiihrt werden. Die Abfiihrung der Ver
brennungsproducte aus dem Feuerraum .A 
erfolgt durch die Oelfnungen b b unten in 
der Zwischenwand und aus dem IIeizraum 
B durch die Oelfnungen b1 b1 im Boden 
desselben. 

Retorte fiir Leuchtgasfabrika
tion (EngJ. P. 2978 vom 23. Juni 1882. 
G. W. und E. II. STEVENSON in London). '/ /' ~ 4"1':/ f ift' 
Am hinter en Ende der Retorte wird ein df 7 ,4 '" "><: r: :;a 
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Trichter zum Einfiillen der Kohlen angebracht. In der Retorte bewegt 
sich eine Welle mit schraubenfiirmig angeordneten Schaufeln, welche die 
Kahle hachheben und allmalig nach vorn schalfen. Die Caks gelangen so 
in ein Coksreservoir am vorderen Ende del' Retorte, aus der sie von Zeit 
zu Zeit herausgeschalft werden. Die Gasableitung ist die gewiihnliche. 

Neuerung in der Leuchtgasbereitung (D.P.26093 vom 7. Aug. 
1883. BOLL'S Gas Light and Coke Company in Liverpool). Gewaschenes 
Kohlenklein wird zu feinem Pulver gemahlen. Dieses wird in einem mit 
Schnecke und Dampfmantel versehenen Rohre getrocknet und entschwefelt. 
Das entschwefelte Kohlenpulver wird in einem Mischapparat mit Teer 
vermischt und alsdann durch den fahrbaren Fiillbehalter nach stehenden 
Retorten geleitet, welche in einem Ofen durch Generatorfeuerung erhitzt 
werden. 

Druckentlastungs- Vorrichtung mit hydrau- Fig. 85. 

lischem Abschluss fiir Retorten. (D.P.21522 C. PFODEL rt'!:!~/!!!!' !!!"I'~5'" 
in Magdeburg.) Auf der Vorlage stehen die Rohr
stutzen .A und B, von denen der erstere in die 
Sperrfliissigkeit del' Vorlage eintaucht, wahrend del' 
andere liber derselben einmiindet. Der obere Teil D 

beider Rohre ist von einer Tasse D umgeben, welche 
gleichfalls mit einer Sperrfliissigkeit angefiillt ist. In 
diese taucht die durch Scheidewand geteilte Haube 
C. Steht letztere in ihrer niedrigsten Stellung, so 
ist die Verbindung zwischen .A und B unterbrochen, 
so dass das entwickelte Gas sich einen Weg durch 
die in der Vorlage befindliche Fliissigkeit bahnen 
muss. Wird dagegen Haube C soweit gehoben, dass 
deren Scheidewand aus der Sperrfliissigkeit der 
Tasse D heraustritt, so hat das Gas einen direct en 
Weg durch Rohr B, bezw. durch die Vorlage. 

B 

Nach KLONNE (D.P.22703 und 26088) werden Verstopfungen der von 
den Gasretorten ausgehenden Steigrohre dadurch vermieden, dass an der 
Innenseite des Retortenkopfdeckels ein olfenes Becken angebracht ist, welches 
mit Ammoniakwasser aus del' Vorlage odeI' mit Teer aus den Scrubbern 
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gefiillt ist. Die das Becken hestreichenden heissen Gase verdampfen die 
Fliissigkeit, die Dampfe feuchten die Steigerohrwandungen an, und etwa 
vorhandener Schmutz wird abgespiiIt. Urn die Kiihlung der Gase zu fordern. 
werden in dem Aufsteigerohr schraubenformige Rinnen eingegossen, so dass 
die Gase genotigt sind, einen Iangen Weg zu machen. 

Nach KLONNE'S D. P. 24327 werden Teerverdickungen beseitigt, 
indem in die Vorlage entweder Lang- und Querwande eingebaut werden, 
damit das Gas einen zickzackformigen Weg zu durchlaufen hat, oder indem 
die Tauchrohren perforirt oder geschIitzt werden, damit das Gas in feinen 

Stralen durch die Absperrfliissigkeit hindurchtreten muss, oder indem das 
Steigerohr gekiihlt wird, dam it schon in demselben eine gewisse Teeraus
scheidung stattfindet. 

EiDe im O. P. 25157 von AUG. KLOlll<f: beschriebene Gas
feuerung bestebt aus dem im Oren liegenden, von den Retorten 
durcb eiD Gewiilbe abgeschlossenen Generator ..Ii und dem 
ausserbalb des orens im Kamin liegen- Fig. SG. 

den Regenerator F (Fig. 86). 
b)Relnigung. Einen neuenScru b be r 

von zweckmilssiger Construction hat 
Kiiul'lELL in Barmen (D. P. 25356) 
gegeben. Derselbe ermoglicht eine 
innige Beriihruug des Gases mit 
Waschwas or uud die Gewinnung eine 
gebaltreichen Arnrnoniakwassers. Der 
Scrubber bestebt aus einer Antahl tiber oder neben einander lit'gender Karnmern 

mit Ueberlaufrohren und mit bestandig rotirenden, teilweise im Wasser liegen
den, von gelochtem B1ech hergestellten Trommeln. Dadurch wird das Rohgas 
gezwungen, zum Zweck der Ausscheidung von Teer und Ammoniak mit 
dem aussen an den Trommeln haftenden Wasser in Beriihrung zu kommen 

und sich durch die feinen Locher der Trommeln zu drangen. Das an den 
Trommeln sich abselzende Ammoniak und der Teer werden fortwahrend 
abgespiilt, wodurch ein Verstopfen der Trommelliicher verhindert und das 
Ammoniakwasser, indem es sich auch von Kammer zu Kammer verstarkt, 
sehr gehaltreich wird. 

Nach C. F. CLAUS in London (D. P. 23763) wird die reinigende 
Wirkung des Scrubbers dadurch verstarkt, dass nicbt nur mit Wasser, 
sondern auch mit Ammoniak, welches als trockenes Gas in den Scrubber 
eintritt, gewaschen wird. Das Ammoniak soil wol hauptsachlich den ScbwefeI
gehalt des Gases vollstandig absorbiren. Die gebildete ammoniakalische 
Absorptionsfitissigkeit der Scrubber gelangt in Cokstiirme, in welche 
Koblensaure eillgeleitet wird. Del' freiwerdende Schwefelwasserstoff wird mit 
Luft gemischt in die Eisenoxydkasten geleitet und der hier gebildete 
Schwefel wird durch Sublimation gereinigt. Aus der mit Kohlensaure be
·halldelten Fliissigkeit wird erstere zum griisserell Teil durch Erwarmen in 
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besonderen Apparaten ausgetrieben und von neuem in die Cokstiirme ein
gefiihrt. Die ihrer freien Kohlensiiure beraubte Fliissigkeit wird in einem 
Ammoniakdestillirapparat destillirt. Es entweicht ein Gemenge von Ammoniak
gas und kohlensaurem Ammoniak, welch letzteres in besonderen Kammel'll 
verdichtet wird. Das Ammoniakgas wird wieder in den Scrubber ein
geleitet, wabrend die im Destillirapparat verbleibende ammolliakfreie Fliissig
keit zum Wascben der Scrubber verwendet wird. 

Die Befreiung des Leuchtgases von Am mOll i ak unter gleichzeitiger 
Gewinllullg von schwefelsaurem Ammoniak bewirkt VORSTER und 
GRiiNEBERG in Kalk bei Koln (D. P. 25466 vom 11. Mai 1883) durch mit 
Illfusoriellerde getrankte Schwefelsaure. 

Reinigung von Steinkohlengas ohne Scrubber (Eng!. P. 5278 
yom 2. December 188l. J. BERGER SPENCE und Jos. DEVIGNES in London.) 
Ein durch Erhitzen natiirlicher Thonerdephosphate mit Schwefelsaure er
haItenes Gemisch von Thonerdesulfat, Phospborsaure und Schwefelsiiure 
wird mit Kalk oder Magnesit neutralisirt. Mit del' getrockneten und 
zerkleinerten Masse wird ein gewohnlicher Reinigungsapparat beschickt. 
Nachdem das Gas hier sein Ammoniak abgegeben hat, kommt es in die 
Eisenoxyd enthaltenden Reiniger. Die mit Ammoniak gesattigte Thonerde
verbindung kann als Danger benutzt oder auf Alann verarbeitet werden. 

Zur Reinigung von Leuchtgas verwendet J. T. M. DO{;GALL in 
1Ianchester (Engl. P. 995 vom 23. Februar 1883) durch Kalk gefiilltes 
Eisenoxydli ydrat statt des natiirlichen Eisenerzes. Ferner sollen Kies
abbrande und die entschwefelten Gasreinigungsmassen wiederum sehr wirksam 
fiir die Reinigung des Gases gemacht werden, indem die darin enthaltene 
Saure neutralisirt und die Masse alsdann mit etwas gefiilltem Eisenoxydhydrat 
gemischt wird. 

J. WALKER in Leeds verwendet fiir die trockenen Reiniger eine Mi
scbung von Eisenoxyd mit Coksstaub (Engl. P. 3639 yom 1. August 1882). 

Die Regenerirung del' Reinigungsmasse bewerkstelligt O. H. 
SUIRAS, Newcastle (Ver. St. P. 299589 yom 3 .. Juni 1884), mittelst eines 
DampfstralgebHises. 

Neuerungen an Central- oder Wechselventilen fiir Leucht
gas-Reiniger wurden Cn. CL. WALKER in Lilleshall patentirt (D. P. 26086 
yom 9. Januar 1883). 

T. E. JONAS in Totterham reinigt das Leuchtgas, indem er es durch mit 
Chromsaure getrankte Baumwolle hindurchstreichell liisst (EngJ. P. 716 yom 
14. Februar 1882). 

Uebel' die Gewinnung von Scbwefelkohlenstoff aus dem Roh
gase auf den Werken der Commercial Gas-Company bei Einhaltung eines 
besonderen Reinigungsverfabrens berichtet H. L. GREVILLE in eine!ll in der 
London Section del' Society of Chemical Industry gehaltenen Vortrage. 

Das Ammoniak wird wie gewohnlich in den Scrnbbern, Kohlensaure und 
Kalk in vier grossen Reinigern entfernt. Etwa noch vorhandene Kohlensaure 
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wiirde die spatere Abscheidung des Schwefelkohlenstoffs verhindern. Nunmehr 
gelangt das Gas in mit Kalk beschickte Geflisse, durch welche man vorher 
ein kohlensaurefreies, aber miiglichst schwefelwasserstoffreiches Leuchtgas 
hatte hindurchstreifen lassen. Das gebildete Sllhwefelcalcium vereinigt sich 
mit dem Schwefelkohlenstoff zu Calciumsulfocarbonat. Man kann diese Rei
nigungsmasse sehr lange verwenden, ehe sie erneuert werden muss. 1st die 
Wirksamkeit erloschen, so bringt man die hell orangerote Masse in einen 
Kessel mit durchbrochenem falschem Boden, in welchem sie mit Wasser
dampf destillirt wird. .IlIan erh&lt hierbei 1-2 Proc. vom Gewichte der ver
arbeiteten Masse an Schwefelkohlenstoff im Destillat. Der im Kessel ver
bleibende Riicksland kann wieder zur Absorption des Schwefelkohlenstoffs 
Terwendet werden. Indessen ist diese Gewinnung des Schwefelkohlenstoffs 
nur fiir griissere Fabriken lucrativ (Chern. Ztg. 8, 192). 

Die Abscheidung von Rohbenzol aus Leuchtgas bewirkt G. E. 
DAVIS, indem er das Gas durch die zwischen Kreosot und Anthraceniil siedende 

F 

Fig. 87. Fraction des Stein

]J 

kohlenteers leitet. 
Man soIl auf diese 
Weise aus 1 t ver
gaster Kohle uber 4 
Gallonen Rohbenzol 
gewinnen kiinnen. 
(Chern. Ind. Soc. 2, 
515.) 

c) Die weitere 
Bellandlung des 
Leuchtgases bis 
zu seinem Ge
brauche. Die BER-

LIN-ANHALTISCHE 
MASCHINENBA U-

ACTIEN-GESELL
SCHAFT in Berlin, 
hat einen Bypass
regulator am Ex
h a u s tor construirt 
(D. P. 26648). Der 

Bypasskasten D 
(Fig. 87) ist unter 
dem Exhaustor.A an-
geordnet und mit 
letzterem durch die 
unter Wasser tau

chende, unten gezahnte SaugrohrverHingerung F, sowie durch das Druck-
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rohr C und das aus dem Wasserspiegel hervorragende. Abgangsrohr ver

bunden. Ueber dem Exhaustor Iiegt der Kasten K mit dem Saugerohr J, der 
G10cke Lund dem uber das Rohr N greifenden Ringventi! M, wodurch er

reicht wird, dass bei Verminderung des Druckes im Saugrohr die G10cke L, 
welche durch das Rohr P mit der atmospharischen Luft in Verbindung steht, 
durch den ausseren Luftdruck gehoben, das entlastete Ringventi! dagegen 
gesenkt wird und hierdurch wiederum das Gas aus N nach J zuriicktreten kann. 

Bei der Messtrommel fur Gase von F. HEISE in Berlin (D. P. 26090) 
ist die Flussigkeitsoberflache, deren Sinken dem Producenten oftmals Scha-

den verursacht, auf Fi~. .. 

ein Minimum redu
cirt. Die lIIessraume 

sind gebildet aus der 
metallenen Trommel

wandung A, den 
Seitenwanden B und 

den Kammerwanden 
C. a bedeutet den 
niedrigsten, b den 
hiichsten Wasser
stand. Die Trommel 
dreh t sich in der 

Richtung des Pfeiles 
H dadurch, dass das 
Gas gegen die Wand 
C cinen Druck aus
ubt. Das Wasser, 
welches durch Canal c, gebildet dureh die Abbiegung c' der Wand () und des 
Lappens c" von B, in den Messraum tritt, verdrangt das Gas von einem 
Canale zum andern. 

Um das den Beleuchtungsapparaten zustromende Gas durch Circulation 
an metallenen Gefasswandungen so abzukuhlen, dass die in dem Gas ent
haltenen Dampfe sieh als Fliissigkeiten niederschlagen konnen, und um 
dadureh das Einfrieren der Gasleitung zu verhindern, werden in die Leitung 
Gefasse eingeschaltet, in welehen das Gas gegen Schalen pralIt. (D. P. 26159. 
BRANDENBURGER in Kronstadt, Russland.) 

Verfahren und Vorrichtung zum Entdeeken des Entweichens von Gas. 
(Engl. P. 6300 vom 12. April 1884. 111. LAMBERT, Paris.) 

d. Analytisches. Eine Un ter such ung von Gas wa ss e r teilt S. DYSON 
(Chem. Ind. Soc. 1883, 229) mit. Die qualitative Prufung erstreckt sich 

auf den Nachweis von Chloriden, Thiosulfaten, Sulfiden, Thioeyanaten, Sulfaten, 
Ferrocyaniden, Aeetaten und Thiocarbonaten. Auf Sulfide und Carbonate 
braucht man nieht besonders zu priifen, da sie in allen Gaswassern vor
handen sind. Zum Nachweis des Chlorammoniums fallt man die Sulfide, 
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Carbonate, Ferrocyanide, Cyanide und Thiocarbonate mit Zinksulfat in con
centrirter Liisung und bei gewiihnlicher Temperatur. Del' starke Nieder
schlag wird abfiltrirt, das Filtrat mit Ferrisulfat und Kupfersulfat versetzt 
und zum Kochen erhitzt. Hierauf wird abermals filtrirt, mit Salpetersaure 

angesauert und mit salpetersaurem Silber versetzt. 
Den bei der l<'ftllung mit Zinksulfat erhaltenen Niederschlag wascht man 

mit kaltem Wasser aus und bringt ihn mit Wasser in einen geraumigen 

Destillirkolben, welcher mit einem Kiihler verbunden ist 1st Thiocarbonat 
vorhanden (was nur in frischen Gaswassern der Fall zu sein scheint), so 
zerfallt das Zinkthiocarbonat beim Erhitzen mit Wasser in Zinksulfid und 
Schwefelkohlenstoff, welcher sieh in del' Vorlage eondensirt und am Gerlich 
erkannt werden kann. Spuren von Thiocarbonat entdeckt man, indem man 

den Sehwefelkohlenstoff durch ein KlIgelrohr mit Triaethylphosphin streichen 
lasst. Von dem bei del' Fflllung des Gaswassers mit Zinkslllfat (siehe oben: 
Nachweis des Chlorammoniums) resultirenden Filtrate versetzt man eine 
Portion mit Ferrisulfat, urn Schwefelcyanammonium zu erkennen. OdeI' 
man versetzt mit Kupfersulfat und sehwefJiger Saure (weisser Niederschlag 

von Kupferthiocyanat). Eine andere Portiun des vom Zink-Niedersehlage 
herriihrenden Filtrates wird heiss mit Chlorbaryum gefallt. Das Filtrat yom 
Baryt-Niederschlage wird mit Salzsaure angesauert und erhitzt. Die Ent
wickelung von schwefliger Saure und die Fallung hellbraunen Schwefels 
zeigt die Gegenwart von Ammoniu mthiosulfat an. 

Zum Nachweis von Ammoniumsulfit digerirt man den erhaltenen 
Baryt-Niederschlag mit verdunnter Salzsaure, filtrirt und giebt Chlorwasser 
zum Filtrat. Oder (bei sehr kleinen Mengen von Sulfit) man macht einen 
Teil des ]<'iltrates yom Zink-Niedersehlage mit Essigsaure sauer und fugt 
eine sehr kleine Menge Nitroprussidnatrium hinzu. Eine Lasung von Ferro-. 
cyankalium erzeugt .dann einen purpurfarbenen Niederschlag, wenn Sulfite 
auch nul' in Spuren vorhanden sind. 

Eine Portion des Gaswassers kocht man mit Salzsaure und tragt (zur 
KHirung und zur FaIJung des Ferrocyans) etwas Zinkoxyd ein. Die filtrirte 
J,ijsung wird mit Chlorbaryum auf S u If ate gepriift. 

Zum Nachweis des Ferrocyanammoniums und des Acetates 
wird eine Probe zur Troekene verdampft und die filtrirte Liisung des Riiek
stan des in zwei Teile geteilt. Den kleineren Teil priift man mit Eisen
chlorid auf Ferrocyan; der gr6ssere Teil des Filtrates wird mit einer heiss 
gesattigten Lasung von Silbersulfat gefaUt, del' Niederschlag wird abfiltrit, 
mit heissem Wasser gewaschen und das Filtrat mit verdiinnter Schwefelsaure 
destillirt.. Das Destillat enthalt die Essigsaure. 

Die quantitative Priifung. Zur Bestimmung des Gesamt-Am
moniaks werden 25 cbcm Gaswasser mit Magnesia gekocht; das Ammoniak 
wird iu 50 cbem titrirter Schwefelsaure aufgefangen und del' Ueberschuss mit 
Natronlasung zuriicktitrirt. Bestimmung des Gesamt-Schwefels: 25 cbem 
des Ammoniakwassers werden tropfenweise aus einer Biirette einer salz-
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saurebaltigen wasserigen Bromlosung zugegeben. Der Uebersebuss des Broms 
wird verdampft, die Losung von dem (bauptsacblicb aus Tribrompbenol be
stebenden) Niederschlage abfiltrirt und der Scbwefel als Baryumsulfat bestimmt. 

Zur Bestimmung des Sulfates werden 250 cbcm Gaswasser zur 
Tl'ockene eingedampft; die filtrirte Liisung des Riickstandes wird mit Salz
wasser gekocht. Hierauf setzt man Zinkoxyd binzu und falIt das Filtrat mit 
Cblorbaryum. 

Fe rr 0 c y an wird durch Eindampfen von 250 cbcm Gaswasser, Fallen 
der filtrirten Liisung des Riickstandes mit Eisenchlorid, Abfiltriren, Aus
wascben und Zersetzen des Berlinerblaus mit Aetznatron, Aufliisen des Eisen
oxydbydrates in Salzsaure und Titriren der erhaltenen Eisenliisung bestimmt. 
Das gefundene Eisen, multiplicirt mit 5'07 gieht den Gebalt an (NH4)2 FeCy6. 

Zur Bestimmung der Sulfide werden 25 cbem Gaswasser mit Zink· 
sui fat und Cblorammonium versetzt, der NiederscbJag wird abfiltrirt, gut ge
waschen und nach dem Durchstecben des Filters nach und nacb in salz
siiurebaltige wiisserige Bromliisung gebracbt. Die nach dem Erbitzen abfil
trirte Fliissigkeit wird mit Chlorbaryum gefallt. 

Zur Bestimmung des Rbodanammonium werden 50 cbem Gaswasser 
zur Trockene verdampft, der Riickstand wird 4 Stunden lang auf 100 0 er
warmt, dann mit Alkohol ausgezogen, der alkoholische Auszug zur Trockene 
verdampft und das Filtrat der wasserigen Liisung des Riickstandes mit 
8chwefliger Saure und Kupfersulfat gefiillt, wobei folgende Reaction vor 
sicb gebt: 

2NH4CNS+2CuS04 + H2 S03+ H20 = Cu2 (CNS)2+ (NH4)2S04+ 2H2S04. 
Das Kupferrhodanat wird in Salpetersiiure wgeliist und die Liisung mit 

Natl'onlauge gefallt. Das erhaltene Kupferoxyd mit 0'96 multiplicirt, giebt 
die entsprechellde ~Ienge von Rhodanammonium. 

Das A mm 0 n i urn t b i 0 sulfa t wird wegen JlIangels einer direct en Me
thode aus der Differenz berechnet, indem man den Ullterschied zwischen dem 
Gesamtscbwefel und der Summe desjenigen vom Sulfid, Sulfat und Tbio
cyallat als Tbiosulfat in Recbnullg bringt. 

50 cbcm Gaswasser werden mit Cblorcalcium gefiillt. Der Niede,rscbJag 
wird in NormalsaJzsaure geliist und der Ueberschuss mit Natron zuriicktitrirt. 
Hieraus ergiebt sicb das Ammoniumcarbonat. 

Das ChI 0 r wird auf foJgende Weise ermittelt. ~Ian verdampft 50 cbcm 
Gaswasser wr Trockene, nimmt mit Wasser auf, versetzt das Filtrat mit Ferri
sulfat und Kupfersulfat und erbitzt. Das nunmebrige Filtrat wird mit Sal
petersaure und Silbernitrat versetzt. 

Auf diese Weise fand DYSON in 1 I schwacbem Gaswasser von 1'0207 
spec. Gew. bei 22°: 
Gesamt·Ammoniak , , , " , 20'45 g 
Gesamt-Schwefel , , , , " ,3'92 " 
Schwefelammollium, N H4) HS, ,3'03 " 
Kohlensaures Ammonium, (N II4)2C 0 4 39'16" 
Chlorammonium, NH'CI, , , . ,14'23" 

Rhodanammonium, N H4 C N S. , . l'SO g 

Schwefelsaures Ammonium (NH4)2S03 0'10" 
Ammoniumthiosulfat eN H4)2S2 0 3 • • 2'80" 
Ferrocyanammonium (N H4)4 Fe Cy6, 0'41" 
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F. FISCHER (Ding!. 249, 178) fand die Zusammensetzung von 
hannoverschem Lenchtgase wie folgt: 

Benzol . 0'69 Kohlenoxyd 
Propylen 0·37 Kohlensaure 
Aethylen 2'11 Sauerstoff 
Methan • 37'55 Stickstoff. 
Wasserstoff 46'27 

11'19 
0'81 
Spur 
1'01 

100'00 

Die Bestimmung des Sch wefel wasserstoffs im Leuchtg-ase 
nimmt J. A. WANKLYN in folgender Weise vor. Eine Glasflasche von 2'83 I 
(0'1 Cubikfuss engl.), welche mit einem hohlen Glasstopsel versehen ist, wird 
in umgekehrter Lage durch Luftverdrangung mit dem Gas gefullt. Alsdann 
fugt man in den hohlen Glasstopsel eine eingeschliffene Burette, welche mit 
Bleiacetat gefiillt ist, giebt etwas von der Losung hinzu und schiittelt. Die 
Flasche wird nun wieder in umgekehrter Lage geoffnet und mit Bleipapier 
gepriift. Die ganze Manipulation wird so lange wiederholt, bis Bleipapier 
keine Reaction mehr giebt. (Ch. Ind. Soc. 1884, 12.) 

Die Ausbeute an Ammoniak bei COOPER'S Kalkprocess (Ver
mischen der Gaskohle vor der Destillation mit ca. 21/2 Proc. geloschtem Kalk) 
ist eine bedeutend grossere als beim gewohnlichen Verfahren. Man erhielt 
bei Versuchen im grossen bis zu 4 kg Ammoniak (statt 27 nach dem bis
herigen Verfahren) aus 1 t Kohle. In kleineren Versuchen stieg die Aus
beute bis zu 7 kg. Sieben engliscbe Fabriken haben den Kalkprocess bereits 
eingerichtet. Auch wird der Gehalt an Schwefelwasserstoff bei nach dies em 
Verfahren erhaltenen Rohgase bedeutend vermindert. Indessen wird letztere 
Wirkung des Kalkprocesses von vielen Fachmannern als ein pecuniarer 
Nachteil bezeichnet, da die Einnahme fiir den in der Reinigungsmasse ab
geschiedenen Schwefel, welche beispielsweise in der Gasfabrik zu Manchester 
allein 80 000 .,It pro Jahr betragt, verloren geht. (Dingl. 253, 39.) 

D er S ch wefels a urege halt des Stein ko hlengases stammt nach 
A. VOGEL (Bayr. Ind. u. Gew. Bl. 16, 107) aus dem Scbwefelkohlenstoff des 
Rohgases. 

Den Einfluss der Destillationstemperatur auf die Zusammensetzung 
von Kohlengas hat L. T. WRIGHT (Journ. Ch. Soc. 256, 99) stu dirt. 

III. Carburirtes Gas. 
1. Carburirtes Leuchtgas. Gas-Carburator mit Regulator von 

Al:G. HOF~[ANN in Frohbnrg i. S. (D. P. 22740, Fig. 89). Die Haube c zwingt 
das durch b eintretende Gas durch die Carburirfliissigkeit zu dringen, in letz
tere tauchen Dochte, die in die Rohre d gezogen sind; diese muss das Gas 
passiren, um in die obere Abteilung des Apparates zu gelangen. Hier be
findet sich eine zweite Haube E, welche das Gas zwingt, von unten her 
durch das Venti I v in den Regulator m zu treten. Ein aus Stange g und 
den Kugeln ff gebildeter Schwimmer hebt bei zu starker Gaszustromung, 
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das Absperrventil v und verkleinert dadurch 
die Ausstriimungsiiffnung 

Regulirvorrichtung fiir den Zu
fluss des Gasolins zum Carburator. 
(D. P. 26738. Frau A. POURBAIX in Bnisse!.) 

Gascarburirapparate, welche die 
Einfiibrung von Koblenwasserstoffdampfen in 
gewiihnlicbes Gas bezwecken, liessen sich 
F. A. DECKER, Hamburg (D. P. 26333 vom 
31. Mai 1883) und H. A. COSTERTON, 90 
Western Road, Brighton (Eng!. P. 7694 vom 
14. Mai 1884) patentiren. 

2. Carburirte Luft. In dem Apparat 
von JOHN SANDERS MUIR in London (D. P. 
25960) ist eine rotirende ringfiirmige Trom
mel angeordnet; dieselbe besteht aus dem 
inneren Mantel E, dem ausseren Mantel G, 
den durch die Scheidewande K gebildeten 
Kammern und dem Mantel N aus perforirtem 

1 !)1 

Blech oder aus Drabtgewebe. Die Trommel taucht in eine Fliissigkeit, welche 
dadurch auf constantem Niveau erhalten wird, dass der Behalter A mit dem 

F ig. !lO. F ig. !ll. 

Reservoir S durch das Rohr T, das Ventil X, den Hebel W und den Schwim
mer V verbunden ist, wabrend ein Schwimmer Z den Staud der Fliissigkeit in dem 
Reservoir S anzeigt. Die hohle Kammer D hat dabei die Trommelwelle c zu 
entlasten. Die zu verarbeitende Luft tritt durch ein S-fOrmig gebogenes 
Rohr in der Richtung der Trommelachse in die Trommel und fliesst als pra
parirte Luft durch das Rohr R ab, wahrend die Trommel durch ein Uhrwerk 
bewegt wird. 

Einen Luft-Carburir-Appal'at liess sich H. POLLACK in Hamburg 
patentiren. (D. P. 26170 vom 30. Juni 1883.) Die Luft tritt aus eillem 
Regulator durch perforirte seitliche Rohren in den Carfmrator. Dieser besitzt 
einen zweiten siebartigen, mit entfetteter Wolle bedeckten Boden und win] 
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aus eine m Reservoir mit Gasolin gespeist. Letzteres tritt durch ein durch 
Schwimmer beeinflusstes Ventil in genau abgemessenen Mengen zu. 

IV. Oelgas. 
Ueber Oelgasbeleuchtung spricht SCHAAR (Ztschr. V. d. lng. 28, 

544). Dieselbe wurde zuerst, jedoch ohne gliicklichen Erfolg, in Liverpool 
und anderen englischen Stiidten versucht. Wiihrend man fruher hauptsach

Iich Fette animalischen oder vegetabilischen Ursprunges zur Gasbereitung 
benutzte, verwendet man jetzt besonders Mineraliile und deren Abfallpro
ducte, namentJich auch das bei der Paraffinfabrikation abfallende Paraffiniil 
(Scbieferiil). Am besten eignen sich zur Gasfabrikation Oele vom specifischen 
Gewieht 065-0'86. Das Rendement betragt zwischen 45 und 60 cbm Gas 
pro 100 kg Oel. Das Petroleumgasiil von ARTMANN in Braunschweig soil 
nach dem Verf. 65-70 ebm Gas liefern. 

Von grosster Wichtigkeit ist die Einhaltung der riehtigen Destillations
temperatur (900-1000 0 ) und der richtigen Einflussmenge Oeles in die Gas
retorte. 1st die Temperatur zu niedrig oder fliesst zu viel Oel in die Re
torte, so wird das Gas mehr oder weniger stark russen, wahrend zugleich 
die Reinigungsapparate und Leitungen sieh verschmieren. 1st die Tempe

ratur zu hoch, so wird das sebon gebildete Gas teilweise sich weiter zer
setzen. Das Oelreservoir liegt in der Regel iiber den Gasretorten auf dem 
Mauerwerk. Von diesem Reservoir fliesst das Oel in dunnem, regulirbaren 
Stral in die Gasretorten. 

Das Oelgas verliert im Gegensatz zum Steinkohlengas durch langeres 
Aufbewahren im Gasometer nicht an Gute. Dies ist fiirkleinere Fabriken 
yon Vorteil, weil sie das Gas auf langere Zeit im yoraus macben und als
dann allmalig verbraucben kiinnen. Die Leitllngsriihren kiinnen enger sein 
als bei Steinkohlengas, weil der Verbrauch des Oelgases bei gleicber Licht
starke ein geringerer ist. Wie alJgemein bekannt ist, miissen die Ausstru

mungsoffnungen fur Oelgas sehr enge sein und muss das Gas unter mug
liebst geringem Drucke zu dem Brenner stromen. Fabriken, welche Oelgas 
fur IIeizzwecke brauchen, mussen deshalb eigens fiir Oelgas justirte BUNsEN
ache Lampen anwenden, weil in den gewubnlicben BUNsEN'schen Brennem die 
Oelgasflamme noch leuchtend ist und russt. 

Nach SCHAAR kommt 1 cbm Oelgas durchschnittlich auf 41 ;1~. Rechnet 

man den Bedarf einer Flamme zu 30 I pro Stunde, so kostet eine Oelgas
flamme pro Stunde 11/4 4. Recbnet man die Herstellungskosten von 1 cbm 
Steinkohlengas fund zu 20 ~ und den Verbrauch eines Schnittbrenners pro 
Stunde zu 120-150 I, so kommt eine Kohlengasflamme auf 2'4-3'0 4 pro 
Stunde zu stehen. 

Nacb HERM. LIEBAU in Sud en burg-Magdeburg (D. P. 22771; Fig. 92) 
wird zur gleichzeitigen Bereitung von Oelgas und Kohlengas in 
einem Of en uber der Chamotteretorte eine quer und schrag dariiber liegende, 
zur Erzeugung des Oelgases bestimmte Eisenretorte angeordnet. Beide Re-
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torten werden von der Feuerung h ge
heizt und Hefern ihr Gas in eine ge
meinsame Vorlage. 

Oelgasretorte (D. P. 23097, Zu
satz-Patent zu No. 20124. R. DRESCHER 
in Chemllitz). Die nach dem Haupt
patent*) mit zwei Stutzen hergestellte 
Retorte wird jetzt mit einem Stutzen 
geliefert. D. Hess sich auch eine h u f
eisenformige Retorte zur Oelgas
bereitung patentiren. (D. P. 22671.) 

Die Oelgas-Retorte von 
H. HIRZEL (D. P. 25909) hat nm 
einen Retortenkopf, der zum Oel
einlass und Gasaustritt zugleich dient, 
wahrend ihr hinterer, geschlossener 
TeiJ in eine spharische Erweiterung 

auslauft. 

}·ig. ()2. 

V. Gas aus l'erschiedenen andel'en Materialien. 
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EinA p para t z u r He rs tel I un g vo n L e uch tgas(D.P. 25730, Fig. 93 auf 
f. S.) von TH.FouCAULT in Paris besteht aus dem Verdampfapparat.A, in welch em 
die Fliissigkeiten (vorzugsweise Petroleum und Wasser) in Gas verwandelt wer
den, dem Verteiler B, welcher diese Fliissigkeiten aufnimmt und dieselben dem 
Verdampfapparat in dem richtigen Verhiiltnis zufiihrt und dem Regulator C, 
welcher den Ausfluss des Oeles, proportional seinem Verbrauche auf auto

matische Weise regelt. A besteht in seinem unteren Teile aus dem Fusse a, 
welcher einen ringformigen Behalter b bildet, der mit Wasser gefiillt, den 
hydraulischen Abschluss der Glocken d und e bewirkt. Auf dem Fusse a 
sind die samtlichen iibrigen Organe des Verdampfapparates montirt. Der 
Heizschacht f dient zur Aufnahme des Brennmaterials. Er tragt oben den 
Deckel g, der behufs Abzuges der Kohlensaure durchlOchert ist, und unten 
die Chamottemanschette h zum Schutze gegen Verbrennung. Der Heizschacht 
befindet sich im Innern eines zwoiten eisernen Schachtes m, welcher die 
Form einer umgekehrten Flasche besitzt nnd mit seinem unteren Ende den 
Rost i umschliesst. Der Scbacht ist mit eisernen Angiissen k versehen, 
welche in die ringformige Rinne l eintauchen, in welcher die Fliissigkeiten 
yerdampft werden. Del' Raum zwischen e und mist mit Holzkohlen an
gefiillt, welche die Angiisse rotgliihend machen. Das in der Rinne erzeugte 
Gas steigt durch die Holzkoble aufwarts, zwischen den Glocken d und e 
abwarts und wird durch Rohr n zum Regulator C gefiihrt. 

Der Verteiler B ist ein Hohlgefiiss, welches in mehrere Abteilungen 

") Vgl. Techn.-chern. Jahrb. 1884 S. 206. 
Biedermann, Jahrbuch VI. 13 
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zerfallt, von denen die mit 
Oel, die Abteilungen p und 

. --~ - ---- - - - -- -------- ----

Leuchtstoffe. 

einander communicirenden Abteilungen 0 nur mit 
q nur mit Wasser gefiillt sind. Durch das Rohr r 

'/1 

Fig. 93. fliesst Wasser nach 0, sammelt 

sicb auf dem Boden von 0 und 
verdrangt das Oel durch Rohr s 
nach der Rinne l . Wenn es sicb 
urn Erzeugung von Wasserstoff
und Oelgas zugleicb bandelt, 

fliesst das Wasser aus q, nacbdem die Habne t geoffnet worden sind, narh 
dem Behalter u, welcher mit Rohr n communicirt. v ist Sammelreservoir fiir 
Condensationsriickstande, aus welchem das Oel durch w und das Wasser 
durch II: in besondere Behalter abfliesst. 

Der Regulator C dient zugleich als Reinigungsapparat, indem das durch 
n zustromende Gas zunacbst durch Wasser streicht und dann durch den 
durchlochten Boden der Haube selbst zugefiihrt wird. Die Regulirung wird 

dadurch bewirkt, dass die Stange a und Ventilstange f3 je an den Enden 
eines zweiarmigen Hebels befestigt sind. Das an a h1ingende Gewicht zieht 
bei gering em Gasvorrat die Ventilstange f3 aufwarts und bewirkt eine Oeff
nung der Ventile r und a. Wenu sich jedoch durch das zustromende Gas 
der Deckel der Haube heht, so wird z auch gehoben und die Ventile werden 
damit allmalig geschlossen. 

Bei dem Apparat von ARTHUR in Cowes, Wight (D. P. 25661) gebt der 
Wasserzufluss von dem Reservoir W durch Rohr P zu dem in dem oren A 
liegenden U-Rohr Q und von dort in die Retorte H. Der hier erzeugte 
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Dampf wird dann durch Rohr I in den Ueberhitzer K und von da mittelst 
Rohres L in den 
Verdampfer.A 1 ge-

fuhrt, welcher mit 
einem fiussigen 
Kohlenwasserstoff 
automatisch geo 

speist wird. Dann 
entweicht das fer
tige Gas zu dem 
GasbehiilterX,der, 
wenn er gefiillt 
ist, durch Heben 
des Gewichtes m 
die Umsteuerung 
des Ventiles V be
wirkt und somit 
die Production des 
Gases selbstthatig 
unterbricht. 

IV 

Nach FOGARTY in Brooklyn (D. P. 22369) wird zunachst Luft und Dampf 

durch eine jm Of en befindliche weissgliihende 
Kohlenmasse geleitet und dadurch Kohlenoxyd 
und Kohlensiiure erzeugt, unter Freiwerden von 
Wasserstol1'. Der Stickstoff wird vom Gase ge
trennt, indem derselbe in Ammoniak und Cyan 
und dessen Verbindungen verwandelt wird. Die 
letzteren werden daDn mittel t Dampfes zer
setzt, wobei sicb Ammoniak, Koblenoxyd und 
Alkali bilden, und bierauf wird das Ammoniak 
entfernt. Das Koblenoxyd des Gil. es wird 
durcb iiberbitzten Dampf zersetzt und in Koblen
sa.ure verlVandelt, so das als Zersetzungsproducte 
Koblen aure und freies Wasserstoll'gas entstehen. 

.l<'il(.9;'. 

Die Koblensiiure wird mittelst de;; vorber :::;;::~~~1-----"'Iir"""";:=;;;r' 
hergestellten Ammoniaks ausgescbieden. 
Der die zweite Operation betrel1'ende mit 
einem Ueberbitzer in Verbindun lT stebende 
AlkaJiofen i t in zwei Kammern J lind 
I getreDnt, von denen die er tere die 0-

genannte Cyanisirkammer, die untere die 
Ammoniakkammer bildet. Die Kammer J 
wird mit Koble und Alkali gefUllt und da 
iiberbitzte, von auer tofffreie Generatorgas 

13 * 
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durch die Rohren K K eingelassen; letzteres fiihrt dem alkalisirten Kohlenstoff 
ein Aequivalent an stark weissgliihendem Stickstoff zu, mit welchem sich der
selbe sofort zu Alkalicyanid und -Cyanat verbindet. Die gasformigen Pro
ducte der Cyanisirkammer werden im oberen Teil der letzteren durch den 
hier eingelassenen Dampf in Kohlenoxyd und Ammoniak verwandelt und 
abgeleitet. Zeitweise wird ein Teil der alkalisirten Kohle bezw. der Cyanide 
aus der oberen Kammer J in die untere iibergefiihrt. Um dieselben in 
Ammoniak und andere Producte umzuwandeln, wird in die Kammer 1 durch 
Rohr p auf die weissgliihende Masse ein Wasserstral geleitet. Das in 
Kammer 1 gebildete Ammoniak entweicht durch Rohr 0, vereinigt sich mit den 
Gasen aus der oberen Kammer im Rohr P und stromt mit denselben zum 
Condensator. 

GROSS in New-York (D. P:25471 vom 12. Juni 1883) bringt in die Retorte, 
in welche die Fliissigkeit tropft und iiberhitzter Dampf eingeleitet wird, 
einen mit porosem Material angefiillten Korb aus Eisenstaben, welch en die 
Dampfe bei Gliihhitze pas siren miissen. 

VI. Gasbrenner uud Apparate zum Reguliren, Ziinden und 
Loschen von Gas:Oammen. 

Neuerungen an Gasbrennern zur Vorwarmung der Verbren
nungsluft und des Gases haben sich CHRISTIAN WESTPHAL in Frankfurt 
a. M. (D. P. 21809), W. LONHOLDT in Frankfurt a. M. (D. P. 21416), GRIMSTON 
in Brockley (D. P. 22706) und JULIUS PINTSCH in Berlin (D. P. 22979) pa
tentiren lassen. Gaslampe. R. KRAUSSE in Mainz (D. P. 22185). 

Regenerativ-Gaslampen sind von CLAMOND (D. P. 22918), GRIMSTON 
in London (D. P. 23938), SIEMENS in London (D. P. 26164) angegeben 
worden. 

Gasbeleuchtungs - Apparat. (D. P. 23408 von VICTOR Popp in 
Paris.) Iu einem eigentiimlich construirten Brenner wird ein Gemisch von 
Luft und Gas verbrannt, welchem ein beliebiges Mischungsverhaltnis gegeben 
werden kann. Die Flamme dieses Gasgemisches wird durch einen zum 
Gliihen gelangenden Platinkorb intensiver gemacht. 

Ein regulirbarer Knallgas-Heizbrenner ist von WOBBE in Troppau 
construirt (D. P. 20972). Der Brenner ist auf einem laffetenartigen Gestelle 

Fig. %. 
beweglich gelagert, so dass 
derselbe in horizontale, 
geneigte und verticale 
Lage 'eingestellt werden 
kann. 

Gasdruck-Regu
lator. (D. P. 24943, FR. 
SIEMENS & CO. Die Taucher

-=~~=~~~--rL,9~ glocke d (Fig. 96) ist mit 
der Stange f fest verbun-



Leuchtstoffe. 197 

den, welche den Kolben c stutzt. Behufs Erzielung gleichen Dmckes auf 
beiden Seiten ist der Boden des Kolben durchbrochen. Del' Kolben schliesst 
schlitzfiirmige Durchlassoffnungen des durch a zustromenden Gases mehr oder 
weniger ab und regulirt dadurch den Gasdmck. Del' variable Auftrieb del' 
Glocke d wird dabei durch den Hebel gl mit Gegengewicht " dessen Schwer
punkt uber dem Hebelaufhangepunkte liegt, ausbalancirt, woraus eine dem 
Auftrieb entsprechende variable Hebelverlangemng fur das Gewicht l resultirt. 
Der Regulator kann direct an die Decke geschraubt und, urn ihn zu reinigen, 
ohne die Gasleitung langere Zeit ausser Thatigkeit setzen zu mussen, aus
einander genom men werden. 

Der Regulator von FR. SIEMENS (D. P. 24948) kann mit seinem Gehause 
aus der konischen Erweiterung des Rohr-Einsatzstuckes ohne weiteres 
(behufs Reinigens) herausgenommen werden, so dass nach Aufschrauben 
einer Kappe die Rohrleitung ohne Regulator benutzbar ist. 

GEORGE PORTER in London ersetzt die bisherigen Leder- oder Kautschuk
Diaphragmen durch metalJene, welche aus einer Legimng von 80 TIn. Zinn, 
15 TIn. Blei und 5 TIn. Wi smut bestehen. (D. P. 24949.) 

Neuerung an einem Gasdruck-Regulator. (D. P. 23665. 
JOHANNES FLEISCHER in CoIn a. Rh.) Diesel' Regulator unterscheidet sich 
von dem des Hauptpatentes (D. P. 16024) *) durch die Anordnung des mit 

der Membran E verbundenen Kniehebels F G H, welcher auf dem Regulir
klappenhebel K einwirkt, und durch die Anbringung del' Feder n mit Zug
stange z und Regulirschraube p (Fig. 97). 

1m D. P. 24222 ist eine andere Abanderung des Regulator beschrieben. 
Gleichgewichtsventil fur Gasdruck - Regulatoren. (D. P. 

24950. JAMES STOTT in Oldham, Lancaster.) 
Ferner nahmen Patente auf Gasdruck - Regulatoren CONSTANTIN 

NICOLAIDI in Pyraus, Griechenland (D. P. 25220 vom 23. Mai 1883), 
M. E. BRAUNSBECK in Stockholm (D. P. 211649 vom 31. August 1883) und 
W. KEX in Glasgow (EngJ. P. 6098 vom 8. April 1884). 

Vorrichtungen zum Reguliren und Registriren von Gasen in 
Leitungen. (D. P. 25305 vom 2. Marz 1883. JAMES DAVIE und JOHN 
FISHEll in Liverpool.) 

*) Techn.-chem. J ahrb. 1883, S. 132. 
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Appara t zur Vers tar kung des Ga sdrucks von C. M. SOMBART. Beim 
Rotiren des Schaufelrades e fiillen sich die Canale desselben in dem Maasse, als 
sie aus dem in der Kammer b befindlichen Wasser treten, mit Gas an, wodurch 

Fi~. !I~. 
letzteres in die Druckkammer c gedriickt wird. 
Das in diese mit iiberfliessende Wasser gelangt 
unter der Zwischenwand a wieder in die Kammer b. 
Das Gas wird aus dem Raum c unter gewiinschtem 
Druck fortgeleitet, welcher von dem Fliissigkeits
stand eines hierin angeordneten Druckregulators 

c:=~~~t=:::j,!hma. abhangig ist. Letzterer besteht aus zwei verticalen 
Querwanden, von denen die innere nicht ganz an 
den Deckel, die aussere nicht ganz auf den Boden 
des Kastens a reicht, sowie dem zwischen diesen 
Querwanden angeordneten Rohrsystem gil,. Steigt 
der Druck in der Kammer c zu hoch, so wird die 
Fliissigkeit in der einen Kammer des Druck

regulators unter das Ende der Riihre h gedriickt, wodurch das Gas durch 
letztere und Riihre g in die Kammer b iibertritt. (D. P. 22183.) 

WEST in LeopoldshaU bei Stassfurt schaltet in die Gasleitung ein 
U-fiirmig gebogenes Rohr ein, in dessen einem Schenkel ein aus leicht schmelz
barem Metall bestehender Korper steckt, welcher einen kernfiirmigen Querschnitt 
besitzt. Dieser bewirkt einen hydraulischen Verschluss in der Leitung, sobald 
er in Folge zu starker Erwarmung der RohrIeitung schmiIzt. (D. P. 25384. 

YII. Apparate znr Erzeugung eines intensiven Lichtes. 
Fig. ~,. C. CLAMOND in Paris hat sein Verfahren *) zur Er

zeugung eines intensiven weissen Lichtes in drei Zu 
satzpatenten we iter ausgebildet. 

Das nach dem durchbrochenen RohreN zufliessende 
Gas mischt sich mit der durch die Oeffnungen A an
gesaugten Verbrennungsluft, striimt zum Teil nach den 
Brennriihren R und speist andererseits die aus den 
Bohrungen der Riihre M herausbrennenden Heiz
flammchen. Letztere erhitzen die zwischen C und D 
durchstreichende Verbrennungsluft, um die durch R 
gespeissten Flammen miiglichst heiss zu machen, 
damit durch dieselben der Magnesiakorb U miiglichst 
hellgliihend werde. Der Korb U besteht aus Faden, 
welche aus Magnesiateig gepresst und im nassen Zu
stande kreuzweise schraubenfiirmig iiber einen Doru ge
wickelt werden. Dieser Korb wird alsdann getrock
net und durch einen Platindrahtkorb geschiitzt. (D. P. 
25360.) 

*) Techn.-chern. Jahrb. 1883, 134 nnd 1884, 205. 
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Bei der :tIfodification (D.P.26397) soil der Magnesiadrahtkorb weissgliihend 
werden, indem dcm Gas erst in dem Korbe vorgewiirmte Verbrennungsluft 
zugefiihrt wird. Fig. 100. 

D. P. 26404 giebt noch eine Abiinderung. 

In der Kalklichtlampe (Fig. 100) von SEIFFERMANN 
in Frankfurt a. M. mischen sich Sauerstoff und Leuchtgas 
kurz vor ihrem Austritt in der Platinhiilse c der Brenner B, 
iiber denen der Kalkhalter C sich befindet. Der Kalk
halter C kann durch die Schraube d mehr oder weniger 
weit von dem Brenner entfernt werden. (D. P. 22806.) 

Neuerungen an Knallgasbrennern (D. P. 
21323) hat JAMES LEWIS in London angegeben. Die
selben haben wesentlich den Zweck, die Uebertragung 
der Ritze des gliihenden Platinbrenners auf das Gaszufiibrungsrobr durch 
Einschaltung eines Nicbtleiters, der zugleich als Mischdiise dient, zu ver

hindern. 

VIII. Paraffin und Erdwachs. 
Filtrir-Apparat zum Reinigen von Paraffin (D. '£; GRAY, Jersey 

City, N.-J. (Ver. St. P. 281491 vom 9. October 1882). 
Ueber den Para ffing e b a It de r Mi n er a Is c h m i ero I e bericbtet 

FR. BOLEG (Chem. Ztg. 7, 1509 und 1589). Wiihrend die Einen die gross ere 
Schmierfiihigkeit der verscbiedenen :tIIineraliile auf ihren Gehalt an Paraffin 
zuriickfiihren, bezeichnen Andere wieder die paraffinhaltigen Schmierole fiir 
minder gut oder iiberhaupt als unbrauchbar. Nach BOLEG'S Ansicht ist die 
Schmierfabigkeit des Paraffins bei normalen Temperaturverhaltnissen und 
zweckentsprecbender Schmiervorrichtung zweifellos, und seine enorme 
Widerstandsfahigkeit gegen grossen Druck macbt es, resp. die betreffenden 
Oele in gewissen Fallen entscbieden zu einem ganz besonders guten Scbmier
material. In vielen anderen }<'allen dagegen mag einerseits der niedere 
Scbmelzpunkt des Paraffins, andererseits dessen friibzeitiger Erstarrungspunkt 
allerdings der Verwendung solcher Scbmieriile hindernd sein und diesel ben 
baufig ganz unmiiglich machen. So konnen diesel ben keinesfalls bei Dampf
cylindern oder sonst heiss gebenden oder iiusserer Ritze ausgesetzten 
Maschinenteilen verwendet werden, da das Paraffin, bei seinem Schmelzpunkt 
angelangt, die dem Oele urspriinglich eigentumliche Korperigkeit und damit 
ein gut Teil seiner Scbmierfabigkeit alsbald benimmt. Ebensowenig konnen 
derartige Oele fur im Freien oder in der Kiilte zuganglichen Raumen 
stehende :tIfascbinen ge braucbt werden, da das Paraffin scbon bei + 7 a zu 
erstarren bezw. auszukrystallisiren anfiingt. Nach BOLEG sind die Mineral
scbmieriile, auch die als vollkoillmen paraffinfrei bezeichneten russischen, 
niemals wirklich paraffinfrei. 

Leken nennen :F. BEILSl'EIN und E. WIEGAND (Ber. 1883, 1547) einen 
Koblenwasserstoff, welcben sie aus dem auf der lnsel Tscheleken im 
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Kaspischen Meere in grossen Mengen sich findenden braunschwarzen 
o z 0 k e ri t dargestellt haben. Die Gewinnungsmethode ist folgende: Der 
zerkleinerte Ozokerit wird mit Aether behandelt und die die beigemengten 
Oele und Farbstoffe enthaltenden (anfanglich tief braun gefarbten) Auszuge 
werden abgegossen. Die zuruckbleibende Masse wird mit Essigather in einem 
Extractionsapparate ausgekocht. Das aus dieser Losung ausgeschiedene, nur 
noch wenig geiarbte Paraffin wird in kochendem Benzol gelost, die Losung 
wird mit Tierkohle entiarbt und mit absolutem Alkohol ausgefallt. Durch 
Wiederholen dieser Operation (vom Losen in Benzol an gerechnet) erbalt 
man schliesslich das Leken in schneeweissen Krystallen vom Schmelzpunkt 
79 0 und dem spec. Gewicht = 0'93917. Das Leken ist von ausserordent
licher chemischer Bestandigkeit. Die Verf. empfehlen seine Verwendung zur 
Herstellung von Ceresin. p. 

XXI. Heizstoffe. 

Steinkohle, Brannkohle~ Briquets. 
OTTO HEYN in Dortmund hat einen Warmofen mit rotirendem Tisch fiir 

S t ei nk 0 h len briq u e tfa b rik a ti 0 n construirt(D. P.26901). Auf dem rotiren-
Fig. 101. den Tisch b befindet sich 

das vorzuwarmende Ge
menge von feingemahle
nem Pech und Kohlen
klein. Die Gase der Feue
rung i streich en oberhalb 
des Gewolbes k entlang 
und gelangen bei der 
gezeichneten Stellung der 
Schieber d und e dUTch 
fund 9 uber den Tisch b. 
Von hier gehen sie durch 
k h und c nach dem Ka
min. Soll das Gemenge 
von Kohle und Pech 

weniger stark erhitzt werden, so schliesst man den Schieber d und of net 
den Schieber e. In dies em Faile streichen die Feuergase direct in den 
Kamin, ohne das Gemenge von Kohle und Pech zu beruhren. 

W. LEON in Birstein macht Holzkohle, namentlich solche, die zur Heizung 
von Eisenbahncoupes in Form von Briquets dient, durch einen Zusatz von 
Salpetersaure entziindlicher und brennbarer, ohne den Aschengehalt zu ver
mehren (D. P. 25935). 

Es ist uber verschiedene neue Trockenapparate fiir Braunkohlen 
und Briquets zu berichten. Bei dem Apparat von R. JACOBI in Zeitz 
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(D. P. 22653) wird die Braunkohle nicht, wie bisher, ent
weder mit heisser Luft oder Dampf allein getrocknet, was 
verschiedene Uebelstande im Gefolge hat, sondern zunachst 
im oberen Teil des mit den Blechen fund h zur Fiihrung 
der Trockengutsaule versehenen Apparates mittelst heisser 
Luft, welche durch Oeffnung b einstromt, vorgetrocknet 
und darauf im unteren griisseren Teil des Apparatesdurch 
die mit Dampf geheizten Kasten g fertig getrocknet, so 
dass sie den A pparat sofort geniigend heiss zur Briquettirung 
verJasst. 

Um die Leistungsfiihigkeit der Oefen mit G1eitblechen 
zu erhiihen, hat JACOBI ferner in die Windkammer der
selben ein System von verticalen parallelen Dampfheizrohren 
eingeschaltet, welches den Of en in seiner ganzen Breite 
durchsetzt und auf beiden Seiten von G1eitblechen um
geben ist (D. P. 26426). 

C. WESTPHAL in Berlin leitet durch die Braunkohlen, 
welche in einem den iiblichen ahnlichen Trockenofen auf 
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Fig. 102. 

G1eitblechen Iagert, ein Gemenge von Feuerluft und in Condensatoren 
vorgewarmter atmospharischer Luft mitteIst eines DampfstraIgeblases. Die 
alsdann mit Wasserdampf beladene warme 
Luft wird zu wiederholter Ausnutzung der 
Warme durch einen Condensator gepresst, 
woselbst sie unter Condensation des Wassers 
ihre Warme an die zur FeuerIuft hinzuleitende 
kalte atmospharische Luft abgiebt. Der Con
densator (Fig. 103) besteht aus einem gemauer
ten Raume C, in welchem iiber zwei iiberein
ander Iiegende Reihen paralIeIer horizontaler 
Stabe S ein diinnes Metallblech Min vielen FaI-
ten zickzackfiirmig gespannt ist. Dasselbe teilt 

Fig. 103. 

c 

den Condensatorraum in getrennte Raume, einen unteren .1'1.2 fiir die kalt 
eintretende Luft und einen oberen Al fur die feucht abziehende Trocken
Iuft. Die die Kohle aufnehmenden in Schachtraumen angeordneten G1eitbleche 
werden aus ubereinander Iiegenden, schragen paraHelen Blechstreifen B (Fig. 104) 
gebildet und sind an herabhiingenden Drahten D aufgereiht, indem sie durch 
kurze schrag abgeschnittene Rohrstiicke R in ihrer Lage erhalten werden. 
Die Temperatur der Trockenluft wird durch eine Drosselklappe regulirt, 
welche je nach ihrer SteHung das Verhiiltnis der kalten atmosphiirischen 
Luft zur Feuerluft bestimmt, indem das Gemisch beider auf einen Com pen
sationsstreifen oder auf einen sich ausdehnenden Stab einwirkt, welcher mit 
der Drehachse der Drosselklappe verbunden ist (D. P. 25724). 

Die wesentlichen Teile des von W. SCHMIDT in Niendorf a. d. Saale 
construirten Braunkohlentrockenapparates sind eine gross ere Anzahl in einen 
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gemauerten Of en eingebauter senkrecht stehender, schmiedeeiserner ellipti
scher Rohren a mit einer eigentiimlich construirten Luftabschluss- und Ent-

Fig. 105. leerungstrommel b, 
Muffenrohreinsatz d 

und ein mit denselben 
durch die Rohrleitung 
e verbundener KOR
TINo'scher Luftsauge
apparat f. Die Braun
kohle fallt von der 

oberen Plattform l 
sel bsttha tig in den 

Zwischenraum 
zwischen dem ausse
ren Rohre a und dem 
Einsatzmuffenrohre d. 

Letzteres gestattet 
durch die Zwischenraume zwischen seinen einzelnen in einander geschobenen 
Rohren der Luft und ,dem Wasserdampf aus der Kohle freien Abzug nach 
dem Exhaustor. Das Vacuum, welches sich mit letzterem erzielen lasst, be
triigt bis zu 600 mm. Der obere Abschluss der Trockenrohre gegen die 
iiussere Luft wird durch die nasse Kohle selbst bewirkt. Das Vacuum zieht 
die Kohle in die Rohre hinein und presst sie fest aufeinander. Der untere 
Luftabschluss findet durch die Entleerungstrommel b statt. Dieselbe erhiilt 
durch eine Kurbel und die Hebel n, welche mit einer Verbindungsstange 
zusammenhiingen, eine hin- und hergehende Bewegung und nimmt in einer 
Aushohlung r bei jedem Hergange eine gewisse Menge getrocknete Braun
kohle auf, um sie beim Hingang durch die untere Oeffnung 8 zu entleeren. 
Die obere Oeffnung p zum Einlauf der Kohlen in die Trommel offnet sich 
nicht friiher, bis die untere Oeffnung 8 sich wieder geschl~ssen hat. Die 
Bewegungsstangen kiinnen liinger oder kiirzer gestellt werden, je nachdem 
mehr oder weniger Kohle entleert werden soli. Die die Trockenrohre um
gebenden Feuerziige sind durch Platten h mit alternirenden Durchgangs
offnungen gegen~inander abgegrenzt, so dass die oben eintretenden Feuer
gase der seitlich belegenen Feuerung unter Mitwirkung eines Dampfstral
geblases im Schornstein die Rohre von oben nach unten auf schlangenartig 
gewundenem Wegeumspiilen, so mit die nass in die Trockenrohre eintretende 
Braunkohle der hiichsten, die beim Herabsinken aber allmalig trockener wer
dende KohIe, welche weniger Hitze vertriigt, auch immer niedriger werdenden 
Temperaturen ausgesetzt ist (D. P. 25488). 

LAWRENCE HILL ARMOUR in Gateshead-on-Tyne, Durham, sucht Hauf
werke oder Lager kohlel).stoffhaltiger Karper, namentlich aIte Steinkohlen
halden folgendermaassen nutzbar zu machen. Nach seinem D. P. 26062 
werden an der einen Seite des Haufens perforirte Rohren eingeschoben, 
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worauf das Haufwerk an der anderen Seite angeziindet wird und die Destil

lationsproducte durch die· perforirten Rohren abgesogen werden. 

Coks. 
Die wichtige Frage der Erzeugung guter metallurgischer Coks unter 

gleichzeitiger Gewinnung der Nebenproducte, auf welche Landwirtschaft und 
chemische Industrie reflectiren, hat auch im vergangenen Jahre den Er
findungsgeist und die forschende Beobachtung lebhaft bescbaftigt. 

Einen Coksofen mit Gewinnung der Nebenproducte, dessen von diesen 
befreite Destillationsgase zur Heizung der Cokskammern dienen, hat AUG. 
KLONNE in Dort
mund construirt 
(D. P. 25673). 

Die Sohle allein 

oder diese und 
auch die Seiten
wande des Of ens 

werden zunachst 
mit, bereits yon 

Teer und Am-

moniak befreiten, 
Gasen befeuert. 
Die Destillations
producte entwei
chen, dader Aus
gang B zu derZeit 

Fig. lOG. 

verschlossen, durch.A nach den Condensationsapparaten V (I. Periode). Sind 
die Destillationsproducte zum grossten Teil abgetrieben, so wird B geoffnet 

und zugleich zum Zweck der directen Ver- Fig. 107. 

cOkung bei L Luft in den Of en gelassen. Die 
producirten bereits teilweise verbrannten Gase 
ziehen durch B ab, vereinigen sich in den 
Seiten- oder Sohlcanalen mit den oben ge
nann ten, von Ammoniak befreiten Gasen und 
werden hier durch Luftzufuhr vol.Jig verbrannt 
(II. Periode). 

Bei dem Ofen von HEINRICH HERBERZ in 
Langendreer (D. P. 25526, Fig. 107) werden die 
Gase nach Abscheidung des Teers und Am
moniaks durch Rohrleitungen b direct in die 
einzelnen verticalen Ziige d geleitet. Die 
Verbrennungsluft tritt aus einer anderen Rohr
lei tung c ebenfalls direct in die einzelnen 
Ziige, in welchen nun die Verbrennung des 



204 Heizstoffe. 

Gemisches von Gas und Luft vor sich geht. Die Verticalziige sind durch 
Quercanale gunter einander verbunden. 

Der Coksofen von RICHARD DE SOLDENHOFF in Lowen (D. P. 25824) zeigt 
die Construction Fig. 108 u. 109. Oberhalb zweierVercokungskammernAB etc. 

Fig. 108. befindet sich ein Quereanal G, welcher 
einerseits durch die horizontalen Seiten
canale 0 und die Oeffnungen H mit dem 
Inneren der beiden Vercokungsraume, an
dererseits mit den Seitencanalen D und F 
und durch diese mit den Canalen KKl und 
dem Schornstein in Verbindung stebt. Von 
den beiden einen Quercanal besitzenden 
Kammern ist abwechselnd die eine und die 
andere von dem Quercanal durch einen 
Schieber J abgeschlossen. Bei dieser (kalt 
gebenden) Kammer treten dann die Gase 

derselben an dem anderen Ende durch ein Rohr P in die Condensations-
Fig. 109. apparate, aus welchen diesel ben, von Teer und Ammoniak 

befreit, durch eine Diise Y in den Canal D zuriickgefUhrt 
werden, um hier mit der durch den Canal E zugefiihr
ten Luft zu verbrennen. Aus der anderen (beis gehen
den) Vercokungskammer treten die Gase durch den Quer

bindung stebt, ist je zur Halfte durchlc5cbert. 

canal G direct in 
die Seitencanale 
D und F, wo sie 
auch mittelst der 
durch Canal E 
zugefiihrten Luft 

verbrennen. 
Decke undBoden 

des Canals E, 
der durch L mit 
der Luft in Ver-

Die Anwendung von Generatorfeuerungen, sowie die Vorwarmung 
von Verbrennungsluft oder Feuergasen oder beiden in Regeneratoren oder beson
deren Einrichtungen bricbt sich ebenfalls bei den CoksOfen Bahn. Genera
toren, die bei Beginn des Betriebes die notige Ritze erzeugen und die nicht 
ausreichende Warme der Destillationsgase erganzen, find en sich bei dem Of en 
von HBRBBRZ & OTTO, D. P. 17873*). In anderer Weise benutzt H. STIER 
in Zwickau bei seinem Of en Generatoren, die zugleich als Vercokungs
kammern angesehen werden konnen (D. P. 24717). 

Die Beheizung der Vercokungskammern geschieht durch Generatorgase, 
welche in vor den Cokskammern angeordneten Generatoren erzeugt werden. 
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1m Fall einer Betriebsstorung konnen die Generatoren ausgeschaltet werden, 

so dass jede einzelne Vercokungskammer als Generator benutzt wird. Die 

Vercokungskammern b sind von den horizontal en Heizcanalen b1 umgeben, 
deren Verbindungsstellen stufenformig gegen einander versetzt sind, so dass 

ein spiralfiirmiges Umlaufen der Heizgase erreicht wird. Die Generatoren a 
haben zwischen sich den Canal c, der die Verbrennungsproducte abfiihrt. 

Vor jedem Generator befindet sich zum Vorwarmen der Verbrennungsluft 

Fig. 110. Fig. 111. 

eine Lochsteinwand a2 (Fig. 110), ebenso seitwarts <ler Vercokungskammern 
eine solche f (Fig. 111). Der Hauptabzugscanal V fiir die verbrannten Gase 
iegt zwischen den zu beiden Seiten angeordneten Vercokungskammern b. 
Hier wird auch die Verbrennungsluft vorgewarmt, ein Verfahren, das noch 
in verschiedenen anderen Constructionen zum Ausdruck kommt. Dies ist 
u. a. auch in den Oefen von HERBERZ (D. P. 15086) *) FRITZ LiiRMANN (D. P. 
15512)**), SSMET & SOLVAY (D. P. 18935)***) der Fall. 

Bei dem Of en von FR. WITTENBERG in Duisburg (D. P. 26132) sind zur Vor

warmung der Verbrennungsluft Canale aa (Fig. 112) oberhalb des Of ens an den 
Langseiten der Of en batt erie angeordnet. Diese Canale sind durch Schieber 

b b vom Of en plateau aus regulirbar und dienen zugleich als Unterlagen fiir 
das Geleise der Kabelwinden c. Sie sind entweder an den ausseren Enden 
offen oder an das von dem Gasabzugscanal k erhitzte Canal system 9 9 an
geschlossen, welches an dem einen Ende mit der ausseren Luft communicirt . 

• ) Techn.-chern. Jahrb. 19S3, S. 145. *') Techn.-chern. Jahrb. 1883, S. 146. '*') Techn.
chern. J ahrb. 1884, S. 220. 
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Fig. 112. Ausserdem sind noch 
in denTrennungsmauern 
der Sohlcanale Canale 
angeordnet, welche mit 
den Canalen aa in Ver
bindung stehen und 
ebenfalls zur Vorwar
mung der Verbrennungs
luft dienen. 

H. STIER in Zwickau 
(D.P. 26897 vom 30. Sep
tember 1883) ordnet 

auf oder in der Decke des Ofens zwei Rohrensysteme an, wovon das eine 
zur Aufnahme und Erhitzung von (eventuell unter Druck eingefuhrter) Ver
brennungsluft, das andere zur Aufnahme und Ueberhitzung von Wasser
dampf dient. - Ferner werden in die gIuhenden Coks Kohlenwasserstoffe (Erd
und Mineralole, Riicktande etc.) geleitet, welche bei ihrer Zersetzung Bowol frischen 
Teer erzeugen, als auch Gase fiir Heiz- und Leuchtzwecke bilden und durch 
Abscheidung von Kohlenstoff zur Verdichtung des Coks beitragen sollen. 
Letzteres ist die Verbesserung einer Idee von JAlIESON; wenigstens scheint 
dessen Vorschlag, Gase aus einem Of en in einen anderen mit weissghihenden 
fertigen Coks gefullten zu leiten, damit sich in Ietzteren durch Zersetzung 
der schweren Kohlenwasserstoffe Kohlenstoff niederschlage, fruher gemacht 
worden zu sein. (Journ. Chern. Soc. Ind. 1883, 114.) Freilich wird dies 
letztere Verfahren in Anbetracht der geringen Menge Leuchtgas aus einer 
grossen Menge Kohle und der noch geringeren Menge darin enthaltener 
schwerer Kohlenwasserstoffe keine sonderliche Wirkung zeigen. 

Die schlesischen Kohlen- und Cokswerke in Gottesberg ver
binden nach dem D. P. 18795 von G. HOFFMANN den Coksofen geradezu mit 
SIEMENS'schen Regeneratoren, um sowol die Verbl'ennungsluft, als auch die 
vom Teer etc. befreiten Destillationsgase zu erhitzen. Den in Rohren sich 
abscheidenden Teer kann man mit Hilfe eines Schiebers so hoch sich an
sammeln lassen, dass die Gase nur unter einem gewissen Druck aus dem 
Coksofen austreten konnen, die Luft infolge dessen in den Entgasungsraum 
nicht eindringen kann. 

Nach dem Zus.-Pat. 25825 sollen .die Gase auch durch Exhaustoren 
u. dgI. abgesaugt werden. Das Zus.-Pat. 26421 schutzt die Anwendung der 
Regeneratoren zur Vorwarmung ausschliessJich del' Verbrennungsluft. 

Urn Verbrennungsluft nach beJiebigen Stellen der Sohlcanale 
von CoksOfen fiihren zu kiinnen, bringen OTTO & Co. in Dahlhausen in dem 
Boden, den Seitenwiinden und den Gewiilben der Coksiifensohlcaniile a 
kleinere Caniilchen b an, die einerseits mit der atmosphiirischen Luft, wo 
sie durch einen Stopfen in ihrer Weite regulirbar sind, andererseits mit ver
schiedenen Stellen des Sohlcanals a communiciren. Man kann somit die Ver-
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brennungsJuft an verscbiede Stell en Jeiten und dieseJbe sebr 

verteilen. Die von Teer und Ammoniak befreiten und zum 
Sohlcanal zuriickgeleiteten Heizgase verbrennen also bier 
nicbt nur an der vorderen Seite, zondern kiinnen an jeder 
beJiebigen Stelle zur Wirkung kommen (D. P. 20908). 

Nach dem Zusatz-Patent 24586 soll durch diese kleinen 
Canalcben nicbt nur Luft, sondern auch Gas in die Soblcanale 
der CoksOfen eingefiibrt werden. 

OTTOMAR RUPPERT in Gelsenkircben bat einen Of en con
struirt (D. P. 26307, Fig. 114), in welcbem die verticalen 
Wandcanale behufs gleicbmassigerer Heizung des Ver
cokungsraumes in mehrere Systeme (in der Zeichnung zwei) 

getrennt sind, von welchem jedes einen eigenen Fucbs mit be
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Fig. 113. 

11 IJ:1I l 
:-r ,... 

i1, ~ rn 

."'~.,-. 

sonderer Regulirung hat. An den Kopfenden der Vercokungskammern sind 
Schieber 8 von oben eingeschoben, urn die Kopfenden der zu vercokenden 

Beschickung Fig. 114. 

abzutrennen u. 
diesefiir sich zu 
vercoken. !lIan 
Hisst zu diesem 
Zwecke die aus 
diesem Teil der 

Bescbickung 
entwickelten 
Destillations-

gase nicbt die 
Condensirungs
apparate passi
ren, urn die Nebenproducte zu gewinnen, sondem dieselben direct in die 
Wandcanale eintreten und verbrennen. Zur Vorwarmung der Verbrennungs-
luft ist in die FiiIIiiffnungen ein (hier nicht gezeich- Fig. 115. 

neter) BIecbkasten mit verscbiedenen Scbeidewanden 
eingesetzt. 

Bei dem Of en von RICHARD WINTZEK in Friedens
hutte bei Morgenroth (D. P. 26131, Fig. 115) treten 
die in den Vercokungsriiumen A entwickeIten Gase 
durcb in der Sohle angebrachte Spalten in den Canal 

h und gelangen von diesem durch die Seitencanale 
d dl d2 in den gemeinscbaftlichen Sammelcanal g. Vor 
dem Eintritt in d werden sie mit Verbrennungsluft 
zusammengefuhrt, welche in den CaniiIen po vorge
warmt worden ist. 

E. FRANZE:; in Angleur hat folgenden S c hac b L 
coksofen construirt (D. P. 21867). Die in deti 
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Fig. 116. 

Fig. tl . 
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Vercokungsratim H entwickelten Gase treten durch 
Spalten U in die ringsum angeordneten verticalen Ca
niile E, in welch en sie mit der aus den horizontalen 
Canalen F durch Schlitze W zutretende Luft ver
brennen. Die Canale F stehen, durch Stopsel regu
lirbar, mit der atmospbarischen Luft in Verbindung. 
Die Verbrennungsproducte sammeln sich in dem Canale 
G und gelangen von diesem in den Schornsteiu. 

Fig. 117. 

1:' 

NacbdemD.P. 
24279 ist an die
sem Coksofen ein 
zweiter Canal K 
in dem oberen 
Teil des Coks
of ens angeordnet 
zutMischungbzw. 

Vereinigung der Flammen (Vereinigung der Verbren
nungsproducte), welcher gestattet, die Abhitze eines 

oder mebrerer Oefen durch die Verbrennungs
kammern E eines' Nachbarofens zu fiibren. 

Behufs Vermeidung von Gaszersetzungen 
im Of en kiihlt O. RUPPERT in Gelsenkirchen 
den Oberteil der Of en wan dung en sowie den 
Vercokungsraum uber der Fiillzone durch 
Rohre r, die mit derausseren Luft in Ver
bindung stehen (D. P. 24404; Fig. 118). 

JOHN JAMESON in Akenside Hill bei New
castle baltdie gewohnlicbenB i en enk or b 0 fen 
fiir die besten aIler CoksOfen. Da die obere 

Schicht der in denselben erhaltenen Coke locker ist, so soli diese im Coksofen 
seIber verbrannt werden, um dadurch die zur Vercockung erforderliche Warme zu 
erzeugen.Die dabei entwickelten Gase dienen also nicht zur Heizung des 
Coksofens, sondern werden anderweitig verwertet. Die Gase werden durch 
Schlitze im mittlern Teil der Sohle und darunter liegenrle Zweigcanale nach 
unten abgesaugt und zu den Condensationsvorrichtungen fiir Teer und Am-

Fig. 119. moniak gefuhrt. Das 
gereinigte Gas soll zur 
Beleuchtung oder zum 
Betrieb von Gaskraft
maschinen rlienen. 
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Schiefer, Kleinkohle, Knochenabfallen patentirt (D. P. 25676). Dieselben 

werden auf dem lIerde a gelagert und mittels der Feuerung d an der Ober

flache erhitzt. Die sich entwickelnden Destillationsproducte werden unter 
dem Boden des lIerdes durch Canale be abgesaugt. 

Die giinstige Wirkung des Druckes auf die Beschickung in Bezug auf 
die Bescbaffenheit des Coks, die wol hauptsachlicb von F. LiiRMANN erkannt 
worden ist, *) hat zur lIersteliung einiger neuer Constructionen gefiihrt. 

C. SACHSE in Orzeche, Oberschlesien, Fig. 120. 

hat in h oriz on tal en C oks Of en im Schei

tel des Ofens der gauzen Lange nach einen 
Schlitz c angebracht, der nur durcb eine 
Anzabl scbmaler Querstege unterbrochen ist, 
um ein Zusammenfallen der Wandungen zu 
verhiiten. In diesen Schlitz werden Platten 
p eingesetzt, die auf der Beschickung lasten 
und durch den von ihnen ausgeiibten Druck 

bewirken, dass der erhaltene Coks dichter 
ist, als der in gewiihnlichen Oefen erzeugte 
(D. P. 22111; .Fig. 120). 

Nach dem D. P. 22876 hat SACHSE die Ein

ricbtung dahin abgeandert, dass die Fiillung der 

Vercokungskammern durcb seitliche Scblitze 8 

bewirkt wird, so dass die Platten p nicht mehr 

viillig herausgehoben zu werden brauchen. Die 
Feuerziige 1n und 0 sind in die unteren Ecken 
der Vercokungskammern und ein Feuerzeug n ist 
unter die Sohle derselben gelegt. 

Fil\'.121. 

Bei dem Coksofen von ]'RANZ BRUNCK in 
Mannheim wird der Oberflache der in dem Ver- l 

~~~~----~~~~ 

cokungsraum A befindlichen Kohle mit lIilfe eines 
Planirkolbens L eine muldenfiirmige Ge
stalt gege ben. Der Querschnitt des Ver

cokungsraumes selbst ist schaleufiirmig, 
wie die Fig. 122 zeigt. In den den Ver

cokungsraum umgebenden W.anden sind 
Thon- oder Cbamotteriihren mit zahlreichen 
Oeffnungen nach dem Of en inn ern einge

lagert, um einerseits Wasserdampf und 
Luft zur lIerstellung von Wassergas, au
dererseits Destillationsgase, welche bereits 
die Condensationsanlagen passirt haben, 
zur Entfernung der teerhaltigen Destil
lationsproducte in den gliihenden Coks-

*) Techn.-chem. Jahrb. 1882, 50; 1883, 147; 1884,219. 
Bie dermann, Jahrbuch VI 

Fig;. 122. 

14 
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kuchen leiten zu kiinnen. Zur Aufnahme des aus dem Of en gedriickten garen 
Cokskuchens ist vor demselben eine zerlegbare Liischkammer aufgestellt 
(D. P. 25499). 

Um den beim Ausdriicken des Coks stattfindenden starken Hori
zontaldruck miiglichst direct auf die Schienen des Maschinengeleises zu iiber
tragen, mithin miiglichst wenige Teile der Maschine in Mitleidenschaft zu 
ziehen, sind nach RUD. BOTTCHER in Herne (D. P. 26083) die beiden Langs
trager der Coksausdriickmaschine, welche die Achse des in die Zahn
stange eingreifenden Triebrades tragen, durch ein Querstiick in starre Ver
bindung mit der Achse der Laufrader gebracht. Die sonst beim Antrieb 
der Laufrader iibliche Kupplung durch einen Klauenmuff ist durch eine 
Frictionskupplung ersetzt, welche durch Druck auf einen Fusstritt in Thatig
keit gesetzt wird und sich beim Aufhoren dieses Druckes selbstthlitig aus
lost. Der Trager der Zahnstange ist kastenfiirmig aus zwei :1-Eisen und 
zwei Flacheisen zusammengesetzt. 

Eine ausfiihrliche Erorterung iiber die neueren Verbesserungen an Coks
iifen findet man in St. u. E. 1883, 397 aus der Feder des Herrn HiisSENER. 
Besonders werden Details iiber 9 kleinere LiiR&IANN'Sche Oefen in Kohlscheid 
bei Aachen gegeben, bei welchen die Beobachtungen sich auf einen Zeitraum 
von 17 Monaten erstrecken. Es wurde hier eine Mischung von 50 Proe. 
WesWilischer Fettkohle und 50 Proe. Anthracitkohle angewendet; 4573'5 
Tonnen dieser Mischung gaben 3660'5 Tonnen Coks, d. h. 80 Proc. Die 
Dimensionen der Oefen sind 9 m, 0·5 m, 1 m. Die ~1ischung 'backender 
oder Fettkohlen mit magern Kohlen unter Anwendung von Pres sung der 
Beschickung scheint bei LiiRMANN'schen Oefen llnumganglich zu sein. Immer
hin stell en die Oefen einen entschiedenen Fortschritt andern Of en form en 
gegeniiber dar. - Au einem SACHsE'schen Of en (D. P. 22111 s. oben) 
wurde in 32tagigen Beobachtungen die Wirknng der Belastung der Charge 
beobachtet: 

mit Belastung erhalten Coks 65·8 Proc., davon Stiickcoks 82·62 Proc., 
Kleincoks 19'37 Proc., 

ohne Belastung erhalten Coks 64'5 Proc., davon Stiickcoks 69'06 Proe., 
Kleincoks 30'94 Proc. 

Eine Reihe von Versuchen, die von HiisSENER und K. MOLLER mit 
CARvEs-Oefen (Wandheiznngs-Oefen) ausgefiihrt worden sind, hat die Bildung 
einer Actiengesellschaft fiir Kohlendestillation veranlasst, welche 50 dieser 
von HiisSENER verbesserten Oefen in Gelsenkirchen errichtet hilt. Die 
Retorten sind 9 m lang nnd von konischer Form. In der Mittil. sind sie 
0'575 m breit und 1·8 m hoch. Sie halten eine Charge von 51/2 Tonnen. 
Sie liefern aus Fettkohlen 75 Proc. Stiiekeoks, 0'8 Coksklein, 1·2 Losche, 
2'77 Teer, 1'10 Ammoniumslllfat. Der diinnfliissige Teer lieferte bei der 
Destillation 58'83 Proc. fliichtige Teile, 39'5 Proe. Peeh mit 1'7 Proe. 
Verlust. Die weitere Behandlllng des Destillats gab 
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Benzol (Siedepunkt 80 bis 100°). 
Benzol (Siedepunkt 100 bis 140°) 
Solvent-Naphta . 

Phenol, gereinigt 
Rein-Anthracen . 

0'59 
0'49 
0'39 
1'39 
0'95 
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Proc. 

" 
" 
" 
" wahrend in allen Gasteeren bisher nur 0'25 bis 0'3 Proc. von Ietzterem 

gefunden wmde. Diese Oefen sind auch in Durham eingefiihrt worden (be

schrieben von R. DIXON in Iron 1883, 260). Die Kosten der Erbauung von 
25 derselben beliefen sieh auf 5500 £. In 215 Tagen lieferten 7042 Tonnen 
Durhamkohle 5424 Tonnen 11 Ctr. odeI' 77 Proc. Coks, 2'8 Proc. Teer und 
12'6 Proe. Ammoniakwa3ser. 

JAMESON (Engineering 1883, 36 und 255; Soc. chern. Ind. 1883, 114.) 
hat einen bemerkenswerten Vortrag iiber die Gewinnung del' fliichtigen 
Eestandteile der Kohle gehalten, in welehem er die Vorteile seines Bienen
korb - Of ens auseinandersetzt (s. oben). Die Beurteilung des Wertes des 
JAMESON - Processes Hiuft offen bar auf die Beantwortung del' Frage hin
aus: 1st es billiger, die fliichtigen Producte (event. nach Abscheidung des 
Teers und des Ammoniaks) zu verbrennen, urn Coks zu erzeugen, oder, wie 
JAMESON es ausfiihrt, die Gase fiir anderweitige Zweeke zu benutzen und 
die ZUI' Vercokung erforderliche Warme durch Verbrennung eines Teiles 
der Kohle selbst zu erzeugen? Zweifellos ist es, dass del' SIMON-CARvEs-Ofen 

eine we it griissere Ausbeute Coks liefert, als der JAMEsoN-Ofen. Erwahnt 
sei noeh aus JAMESON'S Aufsatz, dass in 1882 zu London 10380775 Tons 
Kohle verbraueht worden sind. Hierbei sind 100 Millionen Gallons Teer, 
200 Mill. Pfund Ammoniak (als Sulfat berechnet) und 100000 Mill. Cubikfuss 
Gas verloren gegangen. Ohne letzteres zu beriieksiehtigen, stellt dies einen 
Verlust von iiber 2 Mill. Pfd. Sterl. jahrlieh fiir die Einwohner Londons dar; 
unter Beriieksichtigung des Gases warde dieseSumme sieh mehr wie verdoppeln! 

Behandlung bituminiiser, kohlehaltiger und kalkhaltiger Stoffe. HENRY 
AITKEN in Falkirk. (Eng!. P. 2682 vom 8. Juni 1882.) Die sehr ausfiihr
liehe Patentschrift bezieht sieh auf die Gewinnung von Gas, gel, Teer, Cokes, 
Harz, Sehwefel und Ammoniakfliissigkeit aus Steinkohle, Braunkohle, Holz, 
Torf, bituminiisen Sehiefern, Kalk- und Sandsteinen. Urn Coks zu gewinnen, 
wird ein dem COPPEE'schen ahnlicher Of en benutzt. Die entwickeIten Gase 
werden naeh Abseheidung von Ammoniakwasser und Kohlenwasserstotfen in 

die den Of en umgebenden Ziige geleitet, wo sie mit hineingepresster Luft 
verbrennen. Zur Gewinnung von Gas, Teer und Ammoniakwasser wird ein 
anderes, aus zwei Retorten bestehendes Of en system benutzt, in welehe Luft, 
bezw. Wasserdampf gepresst werden kann. In solchen Oefen werden auch 
Coks, die noeh Ammoniak liefern kiinnen, sowie kohlehaItige Kalksteine, 
Eisen und andere Erze behandelt. 

G. E. DAVIS in Manchester (Eng!. P. 5717 vom 30. November 1882) 
destillirt die Kohlen bei niedrigerer Temperatur als gewiihnlieh. Der 
Temperaturgrad, bei welehem ein Maximum von Benzol entsteht, wird fiir 

14* 
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jede Sorte Kohlen dureh Vorversuche festgestellt. Die Gase werden nach der 
gebriiuchlichen Reinigung in einer Kiiltemaschine abgekiihlt und dann mit 
schweren Kohlenwasserstoffen in Beriihrunggebracht, Uul die fliichtigen 
Kohlenwasserstoffe abzugeben. Das seiner Leuchtkraft beraubte Gas dient 
als Heizmaterial der Retorten u. s. w. Dasselbe ist vorher vom Schwefelwasser
stoff nicht vollig befreit worden und die schweflige Siiurein den Verbrennungs
producten wird durch Ammoniaklosung absorbirt. Das Ammoniumsulfit wird in 
Oxydisem, wie sie in der Chlorfabrikation gebraucht werden, oder in Turmen, 
wo die Losung einem aufsteigenden Luftstrom begegnet, zu Sulfat oxydirt. 

JOSIAH HARDMAN in Stoke upon Trent (Eng!. P. 431,2 v. 11. Septbr. 1883) 
fiihrt ebenfalls die Destillation bei "so hoher" Temperatur aus, dass wesentlich 
Benzol und Homologe entstehen. Diese Kohlenwasserstoffe werden aus dem 
Gase in Condensationsapparaten abg~schieden, welche mit Anthracenol oder 
anderen schweren Kohlenwasserstoffen beschickt sind. Das Gas kann dann 
nicht mehr als Leuchtstoff, sondern nur als Heizgas benutzt werden. 

FR. HORNIG in Dresden hat einen Scrubber zur Gewinnung von 
Teer und Ammoniak bei der Coksbereitung construirt, bei welchem 
das zu waschende Gas I um vom Eintritts- zum Ausgangsrohr zu gelangen, 
durch eingelegte Ble~he gezwungen wird, sich in schraubenfiirmigen Win
dungen zu bewegen. (D. P. 23670.) 

Ueber das Verhalten des Stiekstoffs inder Steinkohle bei der 
trockenen Destillation macht W. FOSTER folgende Angaben: 

Procentgehalt der Kohle an Stickstoff 
Procent N, als Ammoniak entwickelt 
Procent N, als Cyan entwickelt 
Stickstoff, der im Coks bleibt 

1'730. 
0'251 

. 0'027 

._ 0'842 
1'120. 

Nicht beriicksichtigter Stickstoff, zum Teil als solcher 
frei werde, zum Teil im Teer • . . . . • . 0'610. 

Auf 100 Teile Stickstoff reducirt, ergeben sich folgende Zahlen: 
Stickstoff, als Ammoniak entwickelt . 14'50 
Stickstoff,' als Cyan entwickelt 1'56 
Stickstoff, als solcher im Leuchtgas . 35'26 
Stickstoff, im Coks bleibend 48'68. 

(Chem. Soc. Trans. 1883, 105.) 
Die in den flussigen Destillationsproducten der Kohle enthaltenen Mengen 

Stickstoff hat WATSON SMITH bestimmt (Joum. Chem. Soc. 1884, April). 
Ein Teer mit 1'667 Proc. N gab: 

Rohbenzol mit. 
Leiehtes Oel mit • . . 
Kreosotiil . . • . . 
Rotes Oel (von welchem das Anthracen 

durch Filtration getrennt war) 
Peeh aus dies em Teer. . . • . . 

2'327 Proe. N 

2'186 " " 
2'005 " 

2'194 
1'595 " 

" " 
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Auch diese Zahlen deuten wie die vorigen auf das Vorhandensein sehr 
stabiler Stickstoffverbindungen. 

Auch in Coks verschiedenen Ursprungs hat WATSON SMITH den Stick
stoff bestimmt, und zwar in gewohnlicher Gasretortenkohle (a), metallurgi
schem Coks aus Bienenkorbiifen (b) und hartem metallurgischem Coks aus 
SUION-CARvEs-Oefen. Folgende Resultate wurden erhalten: 

Art der Coks (a) (b) 
Proc. N. . 1'375 0'511 

(c) 
0'384 

Die lang dauernde Hitze des SmoN-CARvEs-Ofens (c) zersetzt also mehr der 
stabilen Stickstoffverbindungen, als die scharfe Hitze von kurzer Dauer in 
der Gasretorte (a). In dem gewohnlichen Bienenkorbofen wird die Ritze an 
verschiedenen Stell en sehr ungleich sein, weniger in dem JAMEsoN-Ofen. 

Heizgase. 
CARL WESTPHAL in Berlin hat einen Wassergasofen fiir continuir

lichen Betrieb construirt (D. P. 22880). In dem aus feuerfestem Material 
Fig. 123. 

I 
1 1 U -
····1 ~ - I 

,; 

gebildeten Mantel sind mehrere Rohre und dachartige Rinnen neb en- und 
iibereinander angeordnet. Der Of en wird mit gemahlener Kohle gefiiUt; 
an der Stirnseite desselben ist eine Gasfeuerung angebracht, deren Feuer
briicke F eine Reihe schlangenfiirmiger Canale e besitzt. Das Gas gelangt 
aus dem Behalter G durch den Canal c und die Dusen a in den Feuer
raum, wahrend zugleich durch Hahn h2 Verbrennungsluft in die Abteilungl 
des Mantels tritt, sich hier und in den Rohren a und j3 erhitzt und 
von der Abteilung 2 aus, durch Dusen b dem Gase entgegen, in den 
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Feuerraum gelangt Die Verbrennungsproducte umstreichen und erhitzen 
die Feuerbriicke und entweichen, die Thonrohre raE pas siren d, nach 
dem Schornstein. Dadurch wird die die Rohre umgebende Kohle erhitzt 
und es bilden sich in der Nahe der Rohre E Wasserdampfe, welche von den 
Rinnen t: aufgefangen und abgeleitet werden. Etwas tiefer, wo die Hitze 
griisser ist, scheiden sich Kohlenwasserstoffe aus, die durch die Rinne;' ab
gesogen werden, wahrend durch die Rohre r die Kohlen zum intensivsten 
Gliihen gebracht werden. Zu gleicher Zeit wird von dem Behalter D ge
spannter Dampf durch Hahn h3 und Canale d und e in die Abteilung 3 ge
leitet. Hierbei wird derselbe fast bis zu seiner Zersetzung iiberhitzt und 
geJangt in diesen Zustand aus dem Raum 3 in die Rinne 1]1, kommt von 
hier durch die Kohlen streich end in die Rinne 1]2 und die Abteilung 8 und 
von hier nach einem Gasometer. Bei dem Durchzug durch die gliihenden 
Kohlen zersetzt sich der Wasserdampf und der frei werdende Sauerstoff 
bildet mit der Kohle Kohlenoxydgas. Zur Regulirung der Menge des er
zeugten Gases sind der Feuerraum und die Abteilungen 1 und 3 durch 
verticale Scheidewande 8 in separate Abteilungen geteilt; durch Schliessen 
der dazu gehiirigen Hahne hI h2 h3 kann man eine nach der anderen ausser 

Thatigkeit setzen. Hierbei muss die A bfiihrung der Asche verhindert werden, 
um nicht unverbranntes Material in den Aschenfall gelangen zu lassen. Die 
zur Anwendung kommende Aschenabfiihrung gestattet daher nicht nur ein 
vollstandiges Ausschalten der einzelnen Abteilungen, sondern auch eine Re
gulirung der in jeder Abteilung erzeugten Menge des Gases. Die sich 
bildende Asche gleitet an den Rohren und Rinnen 1]1 1]2 (3 und a herab, 
gelangt auf die eine Seite eines Zelleurades Z und setzt letzteres in Drehung. 
Die Geschwindigkeit dieser Bewegung und damit die Menge del' abzufiihren
den Asche wird dabei durch ein Echappement in Verbindung mit einem 
Pendel regulirt. Letzteres wird durch ein Gewicht E gebildet, das an einem 
Stahl band befestigt ist. Dieses geht durch einen Spalt der Welle g der 
Hemmung und weiter iiber eine Scheibe H3, die auf der Achse des Dampf
absperrhahnes sitzt. Die Lange des Pendels ist somit von der Stellung des 
Hahnes und damit von dem Dampfzufluss abhiingig gemacht. Giebt man 
nun der Durchlassiiffnung des Hahnes eine solche Form, dass sich derselbe 
proportional mit der Schwingungszahl andert und richtet ebenso die der 
Hahne fiir die Gas- und Luftzufuhr ein, so hat man, indem man durch 
Verbindungsstangen k k die Stl,lllung dieser von einander abhangig macht, 
es in der Hand, durch Stellung eines Hahnes die Menge des zu erzeugenden 
Gases und die Quantitaten der hierzu niitigen Gase, Dampf, Gas und Luft 
belie big zu regeln. Die Bewegung des Pendels wird durch einen gabel
formigen Mitnehmer M auf das Echappe4ment iibertragen. 

An den friiher beschriebenen Gasgeneratoren von C. W. SIEMENS*) 
sind ferner Neuerungen angebracht worden (D. P. 26094). Zwischen dem 

') Techn.-chern. J ahrb. 1883, S. 148; 1884, S. 226. 
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Herd und dem Oberbau des Of ens ist eine 

circulare Oeffnung B zum Einfiibren eines 

Schiireisens angebraeht. Ein in einem Ge

winde drebbares auf- und absteigendes Luft

robr Fist mit den an demselben befestig
ten Hiirnern odel" Schiireisen H zum Frei
halten der Diise C verbunden. Die Be
schiekungsiiffnnng hat eine VerHingerung S 
erhalten, durch welche der Brennstoff in 
angemessener Entfernung von den Auslass
offnungen des Generators gebalten wird. 

HER)lAKN SCHOTT in Dort.mund hat 
Neuerungen an Apparaten zur Absche i-
dung vO,n Teer, ,Vasser u. s. 

Brenngasen angegeben (D. P. 
In einer Anzahl von Kam-
mem a al (Fig. 125) sind aus 
feinem Drahtgeflecht herge
stellte und an durchbroche-

nen Platten befestigte Riihren 
b b angeordnet, welehe das 

w. aus 
22062). 

a 

I~ 
'I J .I zu reinigende Gas passiren 

muss. Durch das Verbin- -' 

dungsrohr f wird das Gas aus -, 
einer Kammer in die folgende 

>'-

., ~ 
I 
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iibergefiihrt. Bei geschlossenen Hahnen gist die Wirkung eine geringe; beim 
mehr oder weniger Oeffnen wird der Druek ausserhalb der Riihren b geringer, 
als innerhalb derselben, und das Gas sucht dureh die Siebr6hren nach aussen 
zu dringen. Dieses Ausstr6men wird jedoch durch den Teer etc. verhindert, 
welcher die Oeffnungen verstopft und hindurchfliesst. Teer und Wasser 
sammeln sieh am Boden der Kammer und fiiessen durch Hahne h und 
Rohr h abo 

Das Zus.-Pat. 22900 betrifft im wesentlichen das Verfahren, Kohlenoxyd 
im Condensator schnell zu kiihlen und dadurch den Teer zum Tei! abzu
scheid en, ferner das Gas im Scrubber kriHtig zu waschen und nach dem 
Passiren dureh den Exhaustor in einen Teerabscheider von der dureh 

Patent 22062 geschiitzten Construction zu leitcH, wo dasselbe vom letzten 
Teer und Wasser befreit wird. 

Erzeugung brennbarer Gase. (D.P.24137.) SEDELON SUTHERLAND 
in Birmingham. Das Verfahren besteht darin, dass die Verbrennungproducte 
abweebselnd in entgegengesetzten Riehtungen dureh zwei Generatoren und 
Regeneratoren getrieben werden. Zur Ausfiibrung dient die Combination 
der durch den Canal F (Fig. 126 auf folg. S.) verbundenen Generatoren C 
mit den Regeneratoren I, den Ventilen L N und dem Hauptrohr p, 
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Fig. 126. EDWARD SIMPSON 

SAMUELLL inLiverpool. 

Bere itung von 
Wasserstoff und 

Ammoniak. Engl.P. 

2213 vom 20. Mai 

1881. Es wird die 

I wolbekannte Zer-
setzung von Dampf 

durch gIiihende KohIe 

beschricben. In den 
o beren Teil des C u -

poIofens, in weIchem die Operation ausgefiihrt wird, miindet ein Dampf

rohr. Der hindurch gebIasene Dampf reisst unten so viel Luft in den Ofen, 
dass die KohIe rasch weissgIiihend wird. Dann wird der betreffende Dampf

rohrhahn zugedreht und Dampf wird unten in den Of en eingeJassen. 

H. AITKEN in Falkirk-Stirling benutzt zur Des ti II a t ion von S chi e fer

thonund ahnlichen bituminosen Substanzen verticale Retorten, deren oberer 

Fig. 127. 
Teil A aus feuerbestandigem 

Material, deren unterer Teil 
B aus Eisen hergestellt ist. 
Die Feuerung befindet sich 
auf dem Roste D, so dass 

die Feuergase die Retorten 
von oben nach unten um

spiilen. Die Destillations
producte werden durch E 
abgefiihrt. Zur Erhohung 
der Ritze in den Retorten 

und zur Vermehrung des 

Ausbringens an Destillations

product en nimmt man den 
unteren Teil des ausgenutz

ten Schieferthons unten aus 

der Retorte heraus und 

fiint denselben oben wieder 

ein. Die Feuergase die

nen zur Vorwarmung der 
Verbrennungsluft. (D. P. 
24687.) 

HfLTAWSKI und KAHNERT in Zaborze bringen an dem Destillirofen fiir 
Teerproduction eine centrale Esse a und einen diesel ben umgebenden Mantel e 
in der Weise an, dass die Ofengase in dem Raum zwischen Mantel und Esse 
mittelst der durch Oeffnungen f eintretenden Luft verbrannt werden und 



durch die dabei er
zeugte Ritze die De
stillation im Gang er
halten. (D. P. 24438.) 

REINER RIETH in 
Bonn erhitzt nach dem 
Eng!. P. 3218 vom 6.Aug. 
1880 Steinkohle, Schie
fer etc. in einer Retorte 
nur massig. Diese hat 
eine Einlass- nnd eine 
Auslassrohre. Durch die 
letztere werden die 
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Fig. 128. 

Destillationsproducte nach Kilhlern geleitet. Was hier nicht condensirt ist, 
wird dnrch eine Pumpe abgesogen und dnrch die Einlassrohre wieder in die 
Retorte geschafft. 

Feuerungsanlagen. 
Eine rauchverzehrende Feuerung von W. HEISER in Berlin ist 

folgendermaassen eingerichtet. Eine Zunge oder Scheidewand 0, welche auf 
der der Entgasungskammer Fig. 129. 

B zugekehrten Flache zum 
Zweck der besseren Gas
ableitung mit Rippen oder 
Vorspriingen versehen ist, 
trennt den Entgasungsraum 
von dem Feuerungsraume. 
Die sich aus dem Brenn
material entwickelnden Gase 
und Dampfe werden genotigt, die gliihende Kohlenschicht zu dnrch
streichen, welche auf dem schragen Roste a sich befindet und von dort zum 
Planroste a' gleitet. Bei Cornwall-Kesseln werden haufig zwei Entgasungs
kammern quer znr Langsachse des Kessels ang-ebracht. Die Luftzufiihrung 
erfolgt auf mannigfaltige Weise, z. B. dnrch Oeffnungen in der gewolbten 

Decke. Fiir StubenOfen und Kochherde wird die Zunge ° aus Metal! ange
fertigt. (D. P. 22505.) 

Nach dem Zusatz-Patent 23236 kommen bei Kesselfeuerung eine oder 
mehrere Zungen znr Anwendung, die einen Bestandteil des Kessels bilden, 
und mit dem Wasserinhalt derart communiciren, dass die von der Zunge auf
genommene Warme nicht zur Erhitzung d'er Entgasungskammer dient, sondern 
auch direct zur Dampferzeugung benutzt wird. 

Bei der Gasfeuerung von A. KNUSKA in Stettin sind zu beiden Seiten 
des Rostes in der Einmauerung Hohlraume B angeordnet, deren Wande, aus 
feuerbestandigem Material hergestellt, an der dem Raum A zugekehrten Seite 
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mit Schlitzen i versehen sind und die 
von vorn und von der Seit9 der 
Feuerungsanlage aus mittelst Schieber 
luftdicht abgeschlossen werden konnen. 
Ueber die gliihenden Kohlen in B wird 
hochgespannter Wasserdampf geleitet. 
Die Zersetzungsproducte treten dur~h 

i nach A, wo die Kohlensaure zu 
Kohlenoxyd reducirt wird. Durc~ Ein
leiten von Luft wild nun die Mischung 
von Wasserdampf und Kohlenoxyd ver
brannt und eine sehr hohe Temperatur 
erzielt. (D. P. 24140.) 

F. VON CALLENBERG und E. FISCHER 
in Teplitz haben eine Feuerung mit getrennter Ent- und Vergasung 

Fig.13\. angegeben. (D. P. 23015.) Der BrennstolI 
wird in der obcrhalb des Verbrennungs
raumes Iiegenden und von demselben durch 
ein Gewolbe getrennten Kammer Kdurch 
die Abhitze entgast. Die Gase werden 
durch den Schlitz a in den Verbrenuungs
raum geleitet, dort mit erwarmter Luft, 
welche durch den Schitz b eintritt, ver
mengt und dann verbrannt. Der abdestil
lirte Brennstoff falIt durch Oeffnung eines 
Schiebers in den Verbrennungsraum B. 

H. ECKARDT in Dortmund legt den Generator a unmittelbar unter den 
Of en; das Gas zieht ohne besondere Vorwarmung abwechselnd links und 

Fig. 132. rechts durch die Canale b und bl, 
welche durch die Schieber c und CI zu 
offnen und zu schliessen sind, in den 
Of en. Die Verbrennungsluft wird in 
den seitlich gelegenen, mit Gitterwerk 
angesetzten Warmespeichern d und dl 
vorgewarmt und stromt durch die 
Canale h und hi zum Of en, so dass 
bei i bezw. i1 Luft und Gas sich zur 
Verbrennung vereinigen. Wenn c 
geoffnet ist, so ist Schieber clge
schlossen und umgekehrt. Die Ver

brennungsproducte geben ihre. Warme, je nachdem der Schieber coder c t 

geoffnet ist, an das Gitterwerk von dl oder dab. (D. P. 23526.) 
Nach einer Construction von W. FOTHERGILL BATHO in London wird der 

Verbrennungsraum ausser directer Verbindung mit den Regeneratorkammern 
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hergestellt; letztere Fig. 133. 

sind zwischendem Of en 
und dem Schorn stein 
angeordnet. A sind die 
Luftgeneratorkammern 
B die Luftziige von 
den Generatorkammern 
nach dem Verbren
nungsraum des Of ens, 
C sind die Oeffnungen, 
durch welcbe die Luft 
in den Verbrennungs
raum eingefiibrt wird, 
D sind die Gasgeneratorkammern, E die Ziige von den 
Regeneratorkammern, F die Oeffnungen, durch welche 
das Gas in den Verbrennungsraum des Of ens einge
leitet wird. (D. P. 21698.) 

Constant bleibende Zugrichtung zurTeilung 
der Flamme bei GasMen wird nach LiiRMANN (D. P. 22597) 
erreicht: 1. dadurch, dass die Gas- und Luftaustritte auf 
den Stirnseiten und die Abbitzeziige in der Mitte 
Iiegen; 2. dadurch, dass man Gas und Luft in der 
}'fitte von unten eintreten und nach beiden Seiten hin 
brennen 15.sst; 3. durch Einfiihrung von Gas und Luft 
durch das GewoJbe; 4. dadurch, dass die Verbrennung 
und der Abzug der Abhitze an den Langseiten des 
orens stattfinden. 

A. KLO:«NE in Dortmund bat Neuerungen an Re
generatoren patentirt (D. P. 25201). Die Luft tritt 
unter dem verstellbaren Schirm H (Fig. 134) in den 
ausseren Mantelraum des Regenerationkamins ein, be
wegt sich zunachst nach unten durch a, dann auf
warts und an dem gerippten Rohr x wieder abwarts. 
Durch die Oeffnungen 0 der Grundplatte G tritt die 
nunmebr bocberbitzte Luft in den Sammelraum W, 
um direct zur Verbrennung gefiihrt zu werden. Die 
Raucbgase verlassen den Retortenofen durch den Canal 

Fig. 13-1. rnx: ! 
E I 

! 

D, treten durch den durcbliicherten Grundstein G in ~~oU-....>!--iS1 
das Kaminrohr x ein, woselbst sie ihre Warme an die 
umspiilende Luft abgeben, und entweichen durcb 
Rohr E, welches behufs Regulirung des Zuges mit einer 
parabolisch geformten Hau be K Aerseben ist, ins Freie. 

Fig. 135 zeigt eine Regenerationsaniage in einen 
Retortenofen eingebaut. Hier wird die Oberluft sowol 
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wie die Unterluft erwarmt. Erstere tritt bei a ein, bewegt 
sich in einer Schlangenlinie, die durch die Pfeile bezeich
net ist, durch vier Elemente, bis sie bei b austritt. Die 

11'm_.2I'!:", _ Unterluft tritt bei c ein, geht ebenfalls in Schlangenform 
", .. __ ,li:Jjf durch zwei Elemente und wird von d aus unter den Rost -:: 
~"'-'-J" ,_ ... ... :: 

~"" 

des Generators gefiihrt. Die warmeabgebenden, abziehen
den Raucbgase durcbkreuzen die Luftbewegung und ziehen 
von obm nach unten durch den Regenerator. Die Canale k 
und f dienen zum Putzen und Beobacbten des Regene
rators. Nach dem Verlassen des Regenerators kiinnen die 
Raucbgase auf verscbiedene Weise abgefiibrt werden, 
z. B. durch den Sammelcanal d zum Kamin in der 
Hinterwand. 

Ein vonA.HEINTZ inSaarau angegebener mehretagiger 
Calcinirofen ist in zwei durch den Scbieber k zu tren
nende oder zu verbindende Ableitungen geteilt. Die Gase 
der oberen Abteilung gehen bei gescblossenem Schieber k 
vom Roste durcb u nacb oben, dann durcb die oberen 
Gewiilbeliicher lund fallen hier zum Scbornstein oder 

Fig. 136. sonstigen Absaugeapparaten nieder 
oder gehen direct ins Freie. Die Gase 
der unteren Abteilung gehen von X 

aus in der Pfeilrichtung nach oben und 
durch den Scbieber i in den Canal k 
hinein, entweichen dann direct ins 
Freie oder gehen um den Of en hemm 
zum Schornstein. Die Gase der einen 
Abteilung beeinflussen so mit nkht 
den in der andern vorgehendenGhlh
process. Durch die Oeffnungen r oder 
88 kiinnen dem zu calcinirenden Ma
terial flussige oder feste Brennstoffe 
zugesetzt werden; durch n, x, 8 kiin
nen Brenngase aus HochMen oder 
dgJ. zugeleitet werden. Die Ver
brennungsluft wird in Canalen der 
Of en wan dung en vorgewarmt. Wenn 
das Material aus der oberen in die 
untere Abteilung durch h geschafft 
werden soll, so werden durch Schie
ben i und l die betreffenden Abzugs
canale abgesperrt (D. P. 23222). 

SCHON in Hamburg. Canale als Warmespeicher (D. P. 22399) . .A ist 
ein Generator, Beine Wechselvorrichtung, durch welche man im Stande ist, 
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nach rechts odeI' links das Gas in R6hren a al abzuleiten. Nach del' Zeich

nung wird das Gas durch a geleitet, durch Oeffnung l tritt Luft in den 

Fig. 137. 

(~ ~b 139 
I 

, I 
, I 

: I 
I I 
I ' 

{<: /~ 
Canal b. Die Gascanale a und a l sind von den Luftcan1i.len b und bl durch 
gerade odeI' schlangenfiirmig angelegte Wande aus Mauerwerk getrennt. Das 

in den Canal a stromende Gas geht bis zur Zunge e und steigt von dort 
aus in den Verbrennungsraum. Die Luft dagegen geht bis an das Ende des 

Canals, zieht sich um die Scheidewand herum und macht dann bis zur Ver
einigungsstelle eine riickgangige Bewegung. An der Zunge findet eine innige 

Mischung von Gas und Luft statt. Zwischen Generator A und Schornstein 9 
ist ein Schieber n angebracht. Durch denselben wird die Abhitze gezwun
gen, ihren Weg durch den nebenlaufenden Luftcanal zu nehmen, so dass 
die zur Verbrennung zuzufiihrende Luft auf eine regulirbare, sehr hohe Tem
peratur vorgewarmt wird. 

A. KLONNE in Dortmund will die Leistungsfahigkeit und Haltbarkeit von 
Ret 0 r ten ii fen erhoben durch Anbringung einer Plattenlage aus feuerfestem 
Material oberhalb del' Retorten, um Warmeverluste zu vermeiden und das 
Gewiilbe vor der Stichflamme zu schiitzen; ferner in del' Herbeifiihrung von 
Nebenstromen zwischen den auf- und abwarts streichenden Gasen durch in 
den Trennungswanden angebrachte Oeffnungen und in der Abdeckung der 
oberen Retortenhalfte mit perforirten oder massiven Platten, um eine bessere 
Heizung der unteren Seite der untersten Retorten zu erzielen (D.P. 26906). 

THE BOSTON PETROLEUM HEATING COMPANY in Boston. Feuerung zur Ver
brennung f1iissiger Kohlenwasserstoffe (D.P. 21648). IneinemPe
troleumheizofen oder Herde befindet sich del' Feuertopf A. Die Seitenwandungen 

.11 

Fig. 138. desselben sind mit Dochtkammern 

c und Luftiiffnungen h derartig 
versehen, dass eine jede Oeffnung 
h in del' einen Seitenwandung 
einer Dochtkammer c in der an
deren Seitenwandung gerade 

gegeniiber liegt. Die Heizrippen i dienen zur Vergriisserung der del' Heiz
flache. A ist mit einem Deflector D verbunden, welcher die eindringenden 
Luftstriime auffangt und gegen den Boden von A hin ablenkt, um sie mit 
del' gelochten Petroleumrohre B in moglichst nahe Beriihrung zu bring en. 



222 Heizstoffe. 

Die unter B fortziehenden Luftstriime wirbe1n die schweren Koh1enwasser
stoffe auf und mischen sie in reichlicher Menge mit Luft. 

CH. HOLLAND in Chicago giebt eine Retorte zur Verbrennung von 
fliissigen Koh1enwasserstoffen an, welche aus einzelnen Kammem be
steht, die zum Teil durch Scheidewande von einander getrennt sind, im 
iibrigen aber mit einander communiciren (D. P. 25942). 

G. T. SCHWARTZE in Reudnitz bringt iiber dem vorderen Teil des Rostes 
eine feuerfeste, mit Luftcanal versehene Zunge, an deren freies Ende schrag 
nach unten geneigt ist, um die aus dem Brennmateria1 sich entwickelnden 
Gase niederzudriicken und vollstandig zu verbrennen (D. P. 26100). 

R. LATOWSKI in Oe1s. Auswechse1bare Feuerstiicke an Rost
staben (D.P. 22329). Den Langstaben a ist miiglichst viel Oberflache 

fig. 139. gegeben und die Masse ist fast vollkommen gleich 

p]' ~c ~f! I verte~lt und daher Spannun~ im Guss mii~lich~t 
cl _ ~_____ vermIeden. An der Innenflache befinden srch Je 

a. zwei Fiihrungs1eisten b. Die je zwei gegeniiber
liegenden Leisten der verbundenen LaIigstabe 

nehmen die mit entsprechenden Einklinkungen versehenen einzelnen aus
wechselbaren Querstege c auf, welche an einander gereibt und durch Schluss
stiicke d und dadurch, dass die Langstabe parallel mit einander vernietet 
oder verschraubt werden, in ihrer Lage festgehalten werden. 

Um das Nachrutschen des Brennmaterials von einem Roststab -zum 
anderen zu erleichtem, ist nach dem D. P. 21898 von TROST in Radeberg 
die dem Feuer zugewendete Kante des Roststabes etwas abgeschragt. Die 
einzelnen Roststabe werden gegen einander versetzt in die Rostbalken ein
gesetzt, dam it die aus dem oberen Einschnitt fallende Ascbe nicbt einen 
darunter befindlichen Einschnitt decke. Auf diese Weise b1eiben die Ein
schnitte stets offen und tritt zu dem zwiscbendie einzelnen Platten ein
tretenden Luftstrom noch ein zweiter verticaler, durch die Schlitze auf
steigender. 

O. WOLFF in Dresden, bringt zwischen den Spalten des Treppenrostes 
gen/Ill passende Einsatzstiicke an, durch deren allmalige Einsetzung oder 
Entfernung aIle Stadien derVerbrennung erreicbt werden kiinnen (D.P. 25948). 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt, die 

Waarengattung 

an Petroleum, rob und gereinigt 
" Steinkohlen 
"Coks . . 
" Braunkoblen 

Einfuhr Ausfuhr 

vom I vom 1. Juli vom I vom 1. Juli 
1. Januarbis 1883 bis 1. Januarbis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 
cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

3698230 4013804 7704 6819 
21811816215752208703970487902508 

1 663095 1351 245 6021385 6378077 
33 199438 33 988 053 457885 492 490 
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XXII. Zucker. 

1. Allgemeiner Ueberblick. 
Die lange vorausgesehene Zuckerkrisis ist da! Den Meisten kam sie 

wohl rascher als erwartet. Was die nachsten Ursachen der Krisis betrifft, 
so sind dieselben in der betrachtlich gesteigerten Production der beiden 
letzten Campagneu zu such en. Wahrend die Mehrproduction von 1882-83 
gegen 1881-82 nach annahernden Schatzungeu ca. 285500 t betrug, iiber
ragte die Campagne 1883-84 ihre Vorgangerin um etwa 158400 t. Die 
Production hatte hiermit den Consum weit iiberholt, starke Vorrate von 
Rohzucker hauften sich an, wahrend gleichzeitig der Abzug der raffinirten 
Waare ein sehr schleppender war. Und nun bewahrte sich wieder der alte 
Erfahrungssatz, dass ein relativ massiges Ueberwiegen des Angebotes iiber 
die Nachfrage oder umgekehrt ein starkes und pliitzliches Fallen resp. Steigen 
der Preise zur Folge haben kann. Die Zuckerpreise fielen rapid, und gegen
wartig ist der Preis stand auf dem Magdeburger Markte 25 va fiir 96 proc. 
Kornzucker. 

Man hat der deutschen Zuckerindustrie den Vorwurf gemacht, dass sie 
durch ihre ins Maasslose gesteigerte Production die Krisis selbst verschuldet 
habe. Man vergisst aber hierbei, dass die Ueberproduction von Zucker eine 
internationale ist und dass sie sich nicht allein auf den Rubenzucker, son
dern auch auf den Colonial zucker erstreckt. Die englischen Colonien, Java, 
die Philippinen haben ihre Rohrzuckerproduction in den letzten Jahren in 
gewaltigen Verhaltnissen vermehrt. Auf diese Weise ist der europaische 
Zuckermarkt mit continentaler und iiberseeischer Waare fiirmlich uber
schwemmt. 

Zu dieser ungiinstigen Lage unserer Zuckerindustrie gesellt sich nun 
noch die projectirte Riibensteuer-Reform. Den Anlass zu derselben 
gab der Steuerausfall, welchen die wah rend der letzten Jahre erhobene Riiben
steuer ergab. Die Ursache dieses Ausfalles ist offenbar hauptsachlich in der 
immer griissere Ausdehnung gewinnenden Melasse - Entzuckerung zu such en. 
Nicht nur ist der producirte Melasse- Zucker steuerfrei, sondern er erhalt 
auch bei der Ausfuhr die volle Ausfuhrvergiitung. In Folge dieses Steuer
ausfalles wurde eine Enquete-Commission ernannt, welche dem Bundesrat 
einen ausserst sorgfaltigen und ausfiihrlicben Bericht iiber die Frage er
stattete. Die Enquete-Commission sandte an samtliche deutsche Zucker
fabriken und Raffinerien Fragebogen und vernahm eine grosse Zahl Sach
verstiindiger. Der schliesslich mit Benutzung dieses ganzen umfangreichen 
Materials ausgearbeitete Bericht enthalt nehen zahlreichen interessanten 
statistischen Daten sehr wertvolle Ausfiihrungen iiber die Bedeutung der 
Zuckerindustrie fiir unsere Landwirtschaft. 

Der Bericht wurde vom Bundesrat dem Reichskanzler zur weiteren Ver
anlassung ubergeben. In Folge dessen wurde das Reicbsschatzamt mit der 
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Ausarbeitung eines dem Bundesrate vorzulegenden Gesetzentwurfes beauf
tragt. Nach eingehender Beratung dieses Entwurfes von seiten des Staats
ministeriums erhielt derselbe in den wesentlichsten Punkten die folgende 
J<'assung: 

§ 1. Die Riibenzuckersteuer wird mit .4t l'SO von 100 kg der zur 
Zuckerbereitung bestimmten rohen Riib!ln erhoben. 

§ 2. Bei der Ausfuhr von Zucker iiber die Zollgrenze oder bei dessen 
Niederlegung in offentlicheu Niederlagen wird, wenn die Menge wenigstens 
500 kg betriigt, eine Steuervergiitung nach folgenden Siitzen fiir 100 kg ge
wiihrt: a) fUr Rohzucker'von mindestens 90 Proc. Polarisation und 

fiir raffinirten Zucker von unter 9S, aber mindestens 
90 Proc. Polarisation . . . ., .1t IS'60; 

b) fiir Kandis und fiir Zucker in weissen, vollen, harten 
Broden, BlOcken, Platten oder Stangen, oder in Gegen-
wart der SteuerbehOrde zerkle inert . . " 22'SO; 

c) fiir allen iibrigen harten Zucker, sowie fiir allen weissen 
trockenen (nicht iiber 1 Proc. Wasser enthaltenden) 
Zucker in Krystall-, Kriimel- und Mehlform von min-
destens 9SProc. Polarisation. " 21'40. 

Ausserdem verpflichtet der Entwurf die Inhaber von Riibenzuckerfabriken, 
von Zuckerraffinerien, 'Von Melasseentzuckerungsanstalten und von Stiirke
zucker- oder Sirup-Fabriken, iiber ihren gesamten Fabrikationsbetrieb, ins
besondere iiber die Menge und Art der verarbeiteten Zuckerstoffe und der 
gewonnenen Producte, nach den von der Steuerbehorde mitzuteilenden 
Mustern Anschreibungen zu fiihren, Auszuge daraus in zu bestimmenden 
Zeitabschnitten der Bezirkshebestelle einzureichen, und die Anschreibungen, 
sowie die besonderen Fabrikbiicher, welche etwa ausserdem iiber den Ver
brauch von Zuckerstoffen und die Production von Zucker gefiihrt werden, 
den Oberbeamten der Steuerverwaltung jederzeit auf Verlangen zur Einsicht vor
zulegen. AIle diese Bestimmungen sollen vom 1. August lS85 ab in Kraft treten. 
Wiihrend der Entwurf des Gesetzes im iibrigen dem Berichte der Enquete
Commission sich im Principe anschliesst, weicht er in zwei wesentlichen 
Punkten, der Rohe der Riibenzuckersteuer und der Exportpriimie, von dem
selben ab, im ersteren FaIle zu Ungunsten, im letzteren zu Gunsten der 
Riibenzuckerfabrikanten. 

Rechnet man 10'75 Doppelcentner Riiben zur Rerstellung eines Doppel
centners Rohzucker, so wiirde die Steuer fiir dies en nach dem bisherigen 
Satze .J(, 17'20, nach der von der Enquete-Commission vorgeschlagenen 
Erhohung der Steuer von .4t 1·60 auf .4t 1'70 fiir den Doppelcentner Ruben 
.4t 18275 und nach dem Gesetzentwurf .4t 19'35 betragen. In der ver
flossenen Campagne 1883-84 wurden 88 967 707 Doppelcentner Riiben ver
steuert. Mit Zugrundelegung dieser Zahl wurde die Steuererh6hung nach 
dem Vorschlag der Enquete-Commission ca. 9, nach dem vorliegenden Ge
setzesentwurf ca. 18 Millionen pro Jahr betragen. 
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Beacbtenswert ist ein Vorscblag der "Deutsch en Zuckerindustrie" (1884, 
406), welche fiir die kommende Campagne 1884-85 eine Ermassigung der 
Riibensteuer von 80 !\~ auf 70;1~ pro alten Centner empfiehlt unter gleich
zeitiger Contingentirung der Zuckersteuer auf 51000000 .(It, was bei einer 
Bevolkerung von 46400000 pro Kopf "tt 1'10 macht. Die Riickvergiitung 
bei der Ausfuhr betriige dann nach dem Verhaltnisse von 10 1/2: 1 vtt 7'75. 

Dass eine IIerabsetzung der Zuckersteuer den Consum erheblich steigern 
wiirde, lehrt die in England und in Frankreieh gemachte Erfahrung. In 
ersterem Lande ist der Consum in Folge der bis zur volligen Aufhebung 
durchgefiihrten Ermassigung der Zuekerzolle ganz enol'm gestiegen und in 
Frankreich hat seit der mit dem 1. October 1880 eingetretenen Steuerermas
sigung eine Verbrauchszunahme gegen 1879 fiir 1880 urn 9 Proe., fiir 1881 
urn 29 Proe. und fiir 1882 urn 40 Proc. stattgefunden. Indessen hat die 
Regierung derartige Hinweise nicht als zutreffend anseben wollen und in 
den ~Iotiven zu dem Gesetzentwurf der projectirten neuen Riibensteuer wird 
ausdriieklich betont, dass man von einer selbst bedeutenden Hel'absetzung 
der Steuern eine sofortige Zunahme des Consums nieht erwarten konne . 

.'i'aehdem Frankreieh mit seinem neuen Gesetz iiber die Zueker
s te u e r die Fabrikatsteuer aufgegeben und das deutsche System der Riiben
steuer adoptirt Lat, dessen segensreicLe Einwirkung auf die Vervollkomm
nung der Fabrikation allgemein bekannt ist, wird die momentan sehr dar
niederliegende franziisisehe Zuekerindustrie ohne Zweifel sieh bald soweit 
erholt haben, dass sie dem deutschen Zucker auf dem Weltmarkt ein recht 
unbequemer Concurrent werden kann. Die wesentliehsten Bestimmungen 
(lieses neuen Gesetzes sind folgende: Yom 1. September 1887 an werden 
in allen Fabriken die Mengen des zu versteuernden Zuckers nach dem Ge
wicht der verarbeiteten Riiben belastet, gleiehviel welches SaftgewillllUngsver
fahren angewendet wird. Die Rendements von 100 kg Riiben werden fest
gesetzt wie folgt: 

fiir die Campagne 1887/88 6'250 Proe., 1888/89 6'500 Proc., 1889/90 
6'750 Proc., 1890/91 7'000 Proc. an raffinirtem Zucker. 

Fiir direct nach Frankreich aus den franzosischen Colonien eingefiihrte 
Zucker wird ein Fabrikationsverlust von 12 Proc. vergiitet. 

Jeder Fabrikant einheimischen Zuckers kann schon jetzt mit der Ver
waltung der indirecten Steuern ein Abkommen treffen, vermoge dessen die 
Quantitaten des zu versteuernden Zuckers nach dem Gcwichte der verarbei
teten Riiben belastet werden. Diese Belastung ist endgiiltig, gleichviel 
welche Ausfalle oder Uebersehiisse sich ergeben mogen. 

Die in den Fabriken, welche die Riibensteuer angenommen haben, iiber 
das gesetzliche Rendement erzielten Zucker, Sirupe und Melassen werden 
versteuerten Zuckern gleich gestellt. Wahrend der drei Campagnen 1884/85, 
1885!86 und 1886/87 wird den Fabrikanten, welehe die Riibensteuer noch 
nicht angenommen haben, auf die Gesamtsumme ihrer Production ein Fabri
kationsverlust VOIl 8 Proe. vergiitet. Yon der Bekanntmachung dieses Gc-

Biedermann, Jahrbuch VI. 15 
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setzes ab (29. Juli 1884) und bis zum 31. August 1886 wird von den 
aus europaischen Landern oder europaischen Niederlagen eingefiihrten Roh
und den raffinirten nicht gleich gestellten Zuckern ein nicht riickzuver
giitender Aufschlagszoll (surtaxe) von 7 Frcs. pro 100 kg erhoben. 

Gegeniiber dem ausserordentlichen Interesse, welches unsere Zucker
industriellen momentan an der Steuerfrage nehmen, tritt das Interesse fur 
die Fortschritte der Fabrikation etwas zuriick. Aus der unendlichen Fiille 
des hier vorliegenden Materials sei folgendes hervorgehoben. Die Sat u ra
tion mit schwefliger Saure hat wahrend der letzten Campagne weitere 
Fortschritte gemacht. Ein Hauptvorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass 
es eine ganz aussergewohnliche Beaufsichtigung und eine ausserst scharfe 
Saturation erfordert. Die Arbeit mit schwefii~r Saure zwingt den Fabri
kanten zu einer bis jetzt nicht gewohnten minutiosen Sorgfalt in diesem 
Teile der Fabrikation. Die Frage, ob die g esc h w e felt e n (d. h. mit 
Schwefiigsaure-Saturation hergestellten) Zucker ehenso haltbar und ebenso 
leicht verkaufiich seien als die gewohnlichen Zucker, ist vielfach besprochen 
worden. 1m allgemeinen ist man von vielen, in diesel' Richtung gehegten V or
urteilen zuriickgekommen und die Majoritat der Zuckerfabrikanten ist der 
Schwefiigsaure - Saturation und dem geschwefelten Zucker giinstig gesinnt. 
Indessen darf doch auch nicht verschwiegen werden, dass vereinzelte Stim
men in dem geschwefelten Zucker eine Gefahr fur den deutschen Export 
erblicken. In England beispielsweise liebe man den honigartigeu Geruch 
der raffinirten Zucker, welcher bei Verwendung geschwefelter Rohzucker 
verloren gehe. 

Die Knochenkohle, welche man vor 10 Jahren noch fiir ein geradezu 
unentbehrliches Hilfsmittel der Zuckerfabrikation ansah, hat von ihrer frii
heren Bedeutung viel eingebiisst. Man sucht den Gebrauch dieses teueren 
Materials moglichst auf das notwendigste Maass zu reduciren. Wahrend die 
Knochenkohle fruher aile vorhergegangenen Sunden der Fabrikation gut zu 
machen hatte, verwendet man jetzt mehr Sorgfalt auf die Saturation und 
reinigt den Diinnsaft me c han i s c h durch Kiesfilter, Rinnenfilter oder Filter
pressen, wah rend die Knochenkohle vorzugsweise ihre chemisch-reinende und 
entfiirbende Wirkung auf den Dicksaft zu iiussern hat. 

Die ~Ielasse-Entzuckerung hat im Berichtjahre weitere Fortschritte 
gemacht, und es ist in dem Ausscheidungsverfahren dem Strontian
v e rf ah re n ein, wie es scheint, nahezu ebenbiirtiger Rivale entstanden. 

Die Abwasserfrage wird nachgerade zu einer brennenden. An neuen 
vorgeschlagenen Verfahren der Reinigung ist auch in diescm Jahre kein 
Mangel gewesen. 

2. Riibenbau und Riibenernte. 
Ueber die Vorteile des Rubenbaues fur die Lalldwirtschaft 

hat sich der Generalbericht der Enquilte-Commission sehr klar allsgesprochen. 
Wenigerder unmittelbare pecuniare Gewinn beim Verkauf der Riiben kommt 
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in Betracht, als die Wirkung des Riibenbaues auf die iibrigen Feldfriichte 

und die gesamte Wirtscbaft. Gerade diese ist namentlich auch fiir den klei
nen Grundbesitzer nicht zu unterschatzen, welcber den Anbau auf ein paar 
lUorgen beschrankt. Dieser wird zu einer besseren Feldbestellung gezwun

gen, er lernt den Acker gehorig zu bebandeln, mit der Cultur in die Tiefe 
zu gehen, die kiinstliehen Diinger anzuwenden; er sichert sich durch die 
Riibenschnitzel ein Viehfutter, wie er es sonst scbwerlich beschaffen konnte. 

WILH. GERLAND hebt bervor, dass die Entwertung des Getreides am mei

sten dazu beigetragen babe, den Zuckerriibenbau Deutschlands seine jetzige 
Ausdebnung zu geben. 

Die auf Anregung und unter Leitung von lIIARCKER im Jabre 1883 an
gestellten Anbauversucbe mit .verschiedenen Zuekerriibensorten haben ergeben, 

dass die von deutsehen Ziichtern gezogenen Sorten den besten von franzo· 
sischen Ziicbtern gezogenen gleichwertig sind. 

Es gebiirten erst die Resultate der mehrjahrigen, auf lIIARCKER'S Anre

gung angestellten Versuche dazu, um dem Chilisalpeter *) Eingang in die 
Riibenwirtschaft zuJ verschaffen. Der mit dem Chilisalpeter getriebene l\Iis

brauch bestand in seiner alleinigen, iibertriebenen und unzeitigen Anwen
dung. Zur reehten Zeit, d. h. VOl' Aussaat der Riibenkerne (niemals als 
Kopfdungung) und im Vereine mit hinreiehender Menge von Phosphorsaure 
gegeben, wirkt er sehr gunstig. (D. Zuckerind. 1884, 498.) 

Ueber den gegenwartigen Stand der Nematodenfrage**) berichtete 
lIIARCKER auf der Versammlung des deutschen Rubenzuckerfabrikanten-Vereins 
zu Stuttgart. Das Princip des Verfahrens bestebt bekanntlieb in der Aussaat 
von Fangpflanzen, in deren Wurzeln die Nematoden eindringen, und die in 
demjenigen Stadium, wo die Nematoden bewegungsunfiihig werden, aber noeb 
der Nahrung bediirfen, vernichtet werden. Es sind Versuche mit Anwendung 
von Pferde- und l\Iaschinenkraft gemaeht worden, indem die Fangpflanzen 
in dem geeigneten Stadium untergepflugt oder mit del' llackmasehine bear
beitet und dann dem Verfaulen im Boden iiberlassen worden seien. Dieses 
Verfahren fuhrt bei viermaliger Wiederholung in einem Jahre die Vertilgung 
der Nematoden herbei. Versuebe im grossen fuhrt Prof. KUHN in diesem 
Jahre in sieben Wirtscbaften des Zweigvereins zu· Egeln aus. 

Eine ganz unerlassliehe Bedingung ist die, das inficirte Feld durch 
einen Graben von I m Tiefe mit glatt abgestochenen Wanden von den Naehbar
feldern zu trennen. Als Fangpflanze ist fiir nen Fall dC8 Unterpfiugens nur 
Sommerriibsen geeignct. Da durcll das Unterpflligen del' Stiekstoffgehalt nes 

Bodens sehr vermellrt wird, muss man bei dem Wiederanbau von Riiben 
nach der viermaligen Aussaat von Fangpflanzen den betreffenden Feldern 
gar keine Stickstoffdiingung geben und eine zuckerreiehe Riibenvarietat 
wahlen. Statt dessen kann man zunachst auch eine andere Frueht anbaueD, 
welche dureh den hohen Stickstoffgehalt weniger Schaden leidet als die 
Riibe. (D. Zuckerind. 188!, 575). 

') Techll.·chem. Jahrb. 1882. 229 u. 1883, 161. '.') Techn.·chern. Jahrb. 1884, 220. 

15* 
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Einen ausfuhrlichen Bericht uber seine langjahrigen Versuche zur Er
mittelung der die Ursache der Rubenmudigkeit bildenden Nematode hat 
KUHN erstattet (Ztschr d. Ver. Rubenz. 34, 138). 

3. A.ufbewahrul1g der Ruben. 
Betreffs des Einmietens der Ruben hatte del' deutsche Yerein 

fur Rubenzucker-Industrie eine U mfrage veranstaltet. Die Breite der Mieten 

varUrt zufolge der beantworteten Fragebogen zwischen 11/2-2 m, die Tiefe 
zwischen 1-2 m, selten uber 2 m und unter 1 m, die Lange wechselt sehr. 
Die Tiefe der Einsenkung in die Erde betragt 1/3_1/2 m. Die Bedeckung 

erfolgt mit ausgestochenem Erdreich in ein bis drei Fuss Starke. Vol eisse 

Ruben sollen starker auswachsen als rote. SIEGERT in Tschauchelwitz benutzt 

seit einigen Jahren cine feste Einlage zum Einmieten del' Ruben, in welcher 
sich nach seinen Angaben die Ruben gut halten. (D. Zuckerind. 1884, 782.) 

Ueber ventilirte Riibenmieten bericbtet LANGEN. Den Boden der 
.Miete bildete ein Rost aus stark en Holzbalken, weleber 1 m uber del' Erd
sohle lag, so dass sich unter den Ruben ein Luftcanal von 1 m Rohe be

fand. Die Ventilation wurde bewirkt durch einen Luftfang, der sich nach 
der Windrichtung entweder selbstthatig stellte oder stellen liess, und durch 
einen bis in den unteren Luftcanal reichenden Schacht. Die Ventilation kann 
entweder durch Absaugen oder durch Pulsiren erfolgen. 1m allgemeinen hat sich 
das System des Pulsirens am besten bewiihrt. (D. Zuckerind. 1884, 782.) 

4. Reinigung und rrransport der Ruben. 
Del' Waschapparat von R. BERGREEN in Roitzsch bei Bitterfeld (D. P. 

24502) besteht aus vier neben eiuander Jiegenden Abteilungen, von denen 

, 

Fig. 140. jede mit einem oder mehreren Quirlen 
b, einer Auswurfscbeibe d und einer 
bis ganz oder nahezu auf das Wasser
niveau odeI' unler dasselbe reichen
den Zwischenwand f versehen ist. 
Die an dem einem Ende bei a eill
geworfenen Ruben odeI' Kartoffeln 
werden von den Quirlen b erfasst und 
weiter geschoben, von den Korben d 
der Auswurfsscheibe c in die folgende 
Abteilung geworfen, unter der Zwi
schenwand f hindureh dem neuen 
Quirle zugefuhrt und so wiederholt 
derselben Behandlung ullterworfen, 
um endlieh durch die letzte Aus-

wUl'fsscheibe aus dem A pparat entfel'llt zu werden. Die so bewirkte Fort
bewegung der Ruben in einer Schlangenlinie, das ofter wiederholte FOl't
schieben, Reben und Zuruckfallen derselben begiinstigt die Reinigung und 
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verhindert eine Mischung der schon zum Teil gewaschenen mit den splHer 
zugefiibrten, noch schmutzigen Wurzelfruchten. 

Scheidetrommel fur Rubenschwemmen. (D.P. 26118, Fig. 141, 
SELWIG U. LANGE in Braunscbweig.) Vor del' Ausmiindllng del' Schwemm-
rinde B liegt eine rotirende Trommel mit Fig. 141. 
gelochtem Mantel C, durch welchen das 
Schwemmwasser nach unten abHiuft, und 
schraubenfiirmigen oder schief gestellten 
in ihrem inneren Umfange angebrachten 
und durch einen inneren Cylindermantel .A 
begrenzten Schaufeln b, welche die hinein
geschwemmten Ruben nach der vorderen 
Auswurfsscheibe D transportiren, von wel
cher sie auf den Transporteur fallen. Die 
Fortbewegung der Rliben in der Trommel 
kann man unter Fortlassung der Schaufeln 

auch dadurch hervorbringen, dass man del' e~li.iiiiiiii~~"iiiiil:..~~ 
Achse eine geneigte Lage odeI' dem Mantel 
eine konische Form giebt. 

Anwendung eines innen mit Borsten besetzten, rotirenden Cylinders bei 
Waschen und Schwemmen zum Abbursten der Ruben. (D. P. 23154. WILH. 
RVCH in Schiiningen, Braunschweig.) 

Biirstenrinne mit Ruttelbewegung fur Rubenschwemmen. (D. P. 23596. 
A. W. ~IACKENSEN in Schiiningen.) 

Riiben-Schneide- und Waschmaschine. (D. P. 27129. G. HORNER in 
Luben, Schlesien.) 

Ueber die zweckmassigste Einrichtung der Rubenschwemmen be
richtet KAMLAH (Querfurt). Bei liingeren Schwemmstrangen reicht ein Ge
falle von 5 mm in gerader Strecke und von 7-9 mm in Curven aus. Bei 
kurzen Stdingen musse man 7 -10 mm Gefalle in gerader Strecke und min
destens 12 mm in Curven gebeu. - Fur die Rinnen sei Cement und Sand 
ein sehr zweckmassiges Material. (D. Zuckerind. 1884, 783.) 

Neuerungen an Apparaten zum Abscheiden der Riiben von Schlamm 
und Wasserbei Rubenschwemmen. (D.P. 22778, 
Fig. 142. C. KESSELER in Berlin.) 

Ein Scbaufelrad ea mit vollen oder durch
brocheuen Schaufeln 8, welches iiber dem flir den 
Abftuss des Scbmutzwassers bestimmten nach b zu 
aufgebogenen Rost B rotirt, befiirdert die Ruben 
iiber b auf den Transporteur. Die Einrichtung 
gestattet, die Grube fur den Transporteur weniger 
tief auszufiihren, was bei Vorhandensein von Grund
wasser in vielen Fallen die Anlage einer Riiben
schwemme iiberhaupt ermiiglicht. 

Fig. 142. 
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Riibentransporteur mit Guttaperchaschniiren. (D. P. 24032 
yom 20. Marz 1882. F. DIPPE in Schladen.) 

5. Saftgewinnung. 
Die Herstellnng der Riibenschnitzel. In der verflossenen Cam

pagne sind mit der C e n trifugal sc h n i tz e I mas chi n e *) vielfach giinstige 

Erfabrungen gemacbt worden. Diese Mascbine arheitet bekanntIicb gerade 
umgekebrt wie die gewohnIicben Maschinen. Wahrend bei letzteren die 
Riiben festliegen und die Messer sich bewegen, liegen bei der Centrifugal
schnitzelmaschine die Messer fest und die Riihen bewegen sich. Die mit 
der Centrifugalmascbine gelieferten Schnitzel sind viel langer und in der

selben Zeit wird eine weit grossere Menge Schnitzel geliefert als mit anderen 
1Iaschinen. Dabei sind die von der Centrifugalmascbine hergestellten Schnitzel 
vollig "musfrei.'· 

Neuerungen an Schnitzelmaschinen, Schnitzelmesserkasten 
un d de r en Vo rl age n Iiess sich H. PUTSCH & Co. in Hagen patentiren 

(D. P. 24313). Urn die ganze Flache der Scbnitzelscheihe mit concentrischen 

Rinnen zu versehen, werden zwischen je einem Messerkasten und dcrVorlage 

des folgenden mit bogenformigen Rinnen versebene Einsatzplatten eingelegt. 
Die Bahn der Schnitzelscheibe neigt sich gleicbmassig von einem Messer zum 
anderen urn die Starke der Schnitzel, und zwar sind entweder Messer, Ein
satzplatten und Voriagen von gleicher Starke auf geneigt gearbeiteten Fliichen 
der Schnitzelscheihe montirt, oder die ersteren sind samtlich nach hinten 
urn die Schnitzelstiirke verjiingt und die Scbnitzelscheibe ist eben. 

Fig. 143. Neuerungen an Riibenschnitzelmaschinen. 
(FR. RAssMus in Magdehurg. D. P. 23388.) **) Urn bei 
der friiher angegebenen Construction den Uebel stand 
zu vermeiden, dass die Ruben meistens in der Quer
richtung geschnitten werden und daher nur kurze 

: Schnitzel liefem, wird anstatt des Konus c ein innerer 
1"'1-1--.,.",.-"': 

Mantel C und eine glatte Bodenscheibe mit zwei ge-
schlitzten Schaufeln s angeordnet, welcbe die mit dem 

Kopf nach unten in den Rumpf gelangenden Riibenzwingen, sich anzulegen. 
Aus einzelnen Streifen zusammengesetztes Messer fiir Rubenschneide

maschinen. (D. P. 27029 VON ARNIM in Criewen bei Schwedt a. d. 0.) 
Verteilungsapparat fiir Riibenschnitzelmaschinen. (D.P. 24963. 

FR. ULRICH in Leopoldshali.) 
Ruhenschneidemaschine. (D. P. 25216. E~lIL CAPITAINE in Berlin.) 
Die zu zerschneidenden Riiben gelangen in den verticalen FiiUrumpf M. 

Derselbe ist unten mit zwei gegen die horizontale Scbneidfliiche geneigten 
Vorlagen a und b versehen, welcbe in Folge ihrer Neigung das Nachrutschen 
der Ruben nach unten beim Zerschneiden begunstigen. Die Messer \iegen in 
Messerkasten, welebe, unmittelbar auf einander folgend, auf zwei endlosen 

') Techn.·chern. Jahrb. 1884, 234 u. 235. ") Techn.·chern. Jahrb. 1884, 233. 
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Fig. 144. 

der in dem Fiillrumpf befindlichen Riiben zu vcrhiiten, dienen zwei zu bei

den Seiten der SehneidfHlche unter den Messerkasten angebrachte, vertical 

verstellbare Fiihrungsleisten .R R. Unter der Schneidflaehe der 1Iesserkasten 

bezw. dem Fiillrumpf ist zum Auffangen der Schnitzel und zur Abfiihrung 

derselben ein seitlich miindender Blechtrichter S angebracht. 

Riibenschneidevorrieh tung. (D. P. 23644. H. PODLIPSKY, V. 

MACIIOWSKY in Prag und A. KASC in Listol.) 

Die Diffusion. D iffus eur si e be au sWell bl ec h liess sich die 

lHASCIIINENBAU-AcTIFN-GESELLSCHAFT "HuMBoLnT" in Kalk patentiren. (D. P. 

25742.) Die BIeche zu den Diffuseursieben werden zuerst gewellt und hierauf 

die Lijeher so in die schiefen Flachen des Wellbleehes eingestossen, dass 

die Achsen der prismatischen Kiirper, welehe zur Bildung des Loches aus

gestossen werden mussen, unter einander parallel liegen. 

Druekvermehrer fiir Auslaugebatterien. (D. P. 26473 vom 

29. JlIli 1883. MAX STREICHER in Grevenbroich, Rheinprovinz.) In den 
Diffusoren wird ein Vacuum erzeugt, welches die eintretende Fliissigkeit 
schnell ansaugt. Ein Schwimmer setzt die Luftpumpe automatisch ausser 

Wirkung. Durch Luftdruck wird ein Kolben gehoben, der zeitweilig den 
Apparat von den Dilfllsoren absperrt. 

~ach FARKAc in Warschau (D. P. 25805) wird der fertige Rohsaft 
der Diffusionsbatterie nieht wie bisher mittelst Dunnsaft oder Luft ab
gedriickt, wodurch im ersten Faile eine Verdiinnllng durch den Diinn
saft, in beiden Fallen abeT ein Anpressen der Schnitzel an die Siebe 

und dadurch eine Ersehwerung der Lufteirculation nieht zu vermeiden 

war, sondern naeh Aussehaltung (Isolirung) des Diffuseurs freifallend zur 
Seheidung abgezogen. 

Der Diffuseur (D. P. 26922) von FRANZ POKORNY in Olmiitz ist zur 

Erzielung miiglichst concentrirter Riibensafte und bestmiiglieher Erschiipfung 

der Riibenschnitzel durch eine vertieale Hohlwand in zwei Abteilungen 

geteilt, welche das Druckwasser oder der Diinnsaft successive von oben 

nach unten und von unten nach oben durchzieht, und kann durch Ein

leiten von Dampf in den Hohlraum der Wand auf belie big hohe Temperatnr 
angewarmt werden. 

Control-lIlessgefass fiir Riibensaft mit einstellbarer Scala. 
(D. P. 24961. JOSEF GORZ in Berlin.) 
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Die aus den Diffusions-Apparaten entstehenden Gas e *) wurden von 
L. CHEVRON (Rev. univers. 13, 655) untersucht. Nach DimERAIN (Bull. soc. 
chim. 2, 2) ist die U rsache dieser lastigen Erscheinung das in der Ackererde 
enthaltene Buttersaure-Ferment, woraus die Wichtigkeit der vollkommenen 
mechanischen Reinigung del' Riiben hervorgeht. 

DHfusionsriickstiillde. - Der Verein fiir die Riibenzucker - Industrie 
des Deutschen Reichs hat ein Preisausschreiben, betreffend das Entwassern 
entzuckerter und in der jetzt iiblichen Weise abgepresster Diffusionsriick
stan de erlassen. "Fiir vollkommene Losung dieser Aufgabe setzt der Verein 
einen Preis von 15000 vft aus. 

Die Behandlung der S c h n it z e I zum Zwecke besseren A b pre sse n s 
mit Kalk nach dem Verfahren von MARCKER (Zugabe von 1/2 Proc. Kalk) 
soIl sich bewahrt haben. Durch die Behandlung der Zellsubstanz mit Kalk 
entsteht eine hornartig harte Substanz, wahrend das Wasser, welches zum 
Aufquellen der Zellsubstanz gedient hat, dabei gleichsam frei wird. (D. Zucker
Ind. 1884, 462.) 

Die Riibenschnitzelpresse (D. P. 22640) von WOLDEMAR GREINER in 
Berlin ist nach dem Princip der KLUSEMANN'schen und BERGREEN'schen gebaut; 
sie besteht aus mehreren (gewohnlich drei) neben einander liegenden per

Fig. 145. 

) 

forirten Cylindern 0 und einem gemeinschaftlichen Schiittrumpf K ZUllI 

Einbringen der'Schnitzel. Die Cylinder sind an der Innenseite der Wandung 
mit schraubenformig gestellten T-Eisen B versehen, welche die Drehung der 
Schnitzel wahrend der Pressung reguliren, und von rotirenden Wellen W 
durchzogen, welche innerhalb des Schiittrumpfes mit voUen Schneckengangen S, 
innerhalb der Cylinder selbst mit schrag gestellten ~Iessern m, sowie in 
ihrer hinteren Verlangerung mit Konen K versehen sind. Die RiibenschnitzeJ, 
welche die Cylinder in der Richtung SK passiren, sind bei dieser Anordnung 
von vorn herein und weiter auf der ganzen Lange der Cylinder nur in diinnen 
Scbichten einer wirksamen Pres sung ausgesetzt. 

Continuirlich wirkende Presse, fiir die AiIspressung von Diffu
sionsriickstanden. (D. P. 25406. J. H. REINHARDT in Wiirzburg.) Del' 
Pressraum wird durch zwei excentrisch zu einander gelagerte Siebcylinder 
gebildet, von denen del' innere auf seiner ausseren, der aussere auf seiner 
inneren :l!fantelflache mit Siebblechen iiberzogen ist und einen oberen festen 
und einen unteren beweglichen Boden besitzt. 

*) Techn.-chern. Jahrb. 1883, 167. 
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Das Verfahren von E. TURCKE in Poln. Neukirch, Schlesien (D. P. 23923 
yom 24. :Februal' 1883) zur Reinigung der Riibenschnitzel- Press
w ii sse r mit Kalk in der Kiilte behufs Wiederbenutzung im Fabrikbetriebe 
hat nach Dr. STAMMER eine sehr gute Zukunft. Zur Gewinnung der im 
Schnitzel-Presswasser enthaltenen geringen Menge Zucker wird dasselbe kalt 
mit Kalk durchgeriihrt, von dem fiockigen Niederschlag klar abgezogen, nach 
Saturation oder ohne dieselbe durch PUVREz'sche Rinnenfilter filtrirt und an 
irgend einem Punkt wieder in den Betrie b eingefiihl't. 

Vel'fahren zum Tl'ocknen von Diffusionsriickstiinden oder von 
in den Diffusions-Apparaten ausgelaugten Riibenschnitzeln. (D. P. 24369. 
J. H. REINHARDT in Wiirzburg.) Um das Auspressen und Trocknen der Diffusions
riickstiinde zu erleichtern, werden dieselben vorher durch mechanische Kraft 
zerrissen, wodurch die Zellen, welehe das Wasser enthalten, erschlossen 
werden. 

6. Schei{lung. 
Ein Apparat zur continuirlichen Scheidung und Saturation 

von Riibensiiften (D. P. 26289 von JOSEF GiiRZ in Berlin) besteht aus 
einem System mit einandel' verbundener auf- und absteigendel' Riihren, 
welche unten an auf einandel' folgenden Fig. 146. 

Stellen V orrichtungen zur Einleitung del' 
Kalkmilch bezw. Strontianmaische und 
der Kohlensiiure besitzen. Del' Saft tritt 
zum Zweck del' Scheidung mit Kalk durch 
Venti! a in das Rohr I mit dem Dampf
ventil c zum Anwiirmen des Saftes, 
Hahn d zur Einfiihrung del' Kalkmilch 
und dem Diisensysteme e zur innigen 
Mischung des Saftes mit derselben. Del' 
Saft steigt durch Rohl' I auf- und 
durch Rohl' II wieder abwiil'ts nach 
Rohr IlL Hier findet dann behufs 
Saturation die Einfiihrung del' Kohlen
siiure vermittelst des Ventils fund des Diisensystems el statt. Die in den 
oberen Verbindungsstiicken sich sammelnden ammoniakhaltigen Diimpfe fin
den durch clie Rohre k Abzug nach Absol'ptionsappal'aten von bekanntel' 
Construction. 

Reinigung del' Zuckel'siifte, SYl'upe und Melassen mittelst 
fl iis s i g en T h on erd e h y d ra tes. (D. P. 2G803 vom 15. August 1883. 
IWAN GANS in Hamburg.) Die Zuckersiifte u. s. W. werden kalt mit Ibis 
10 Proc. fliissigen Thonerdehydrat von einem Gehalt von 1/2 Proc. Thonerde 
behandelt und von den ausfallenden durchscheinenden festen Massen (Ver
bin dung en der Thonerde mit Nichtzuckerstoffen) durch Filtration getrennt. 
Das fiiissige Thonerdehydrat wircl clurcb Dialyse einer Aufliisung yon frisch 
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gefallter Thonerde in Aluminiumsulfatlosung unter Anwendung yon Osmose
apparaten erhalten. Urn zu yerhindern, dass es coagulirt, was sonst ohne 
aussere Veranlassung binnen weniger Tage eintntt, yer~etzt man es mit 
minimalen Spuren (ca. 0'001 Proc.) Weinsaurelosung. 

Durch Anwendung yon Eisenchlorid (D. P. 22783 yon OLTO LICHT 
in Sudenburg-Magdeburg) anstatt des friiher yerwendeten Chlorbariums und 
Chlorammoniums *) zur Ueberfiibrung del' organischsauren Alkalien in nicbt 
melassebildende Alkalichloride und gleicbzeitiie'r Abscbeidung del' organiscben 
Sauren aus Riibensaften sollen die Umsetzungen nocb energischer VOl' sich 
gehen. 

BERGREEJiI in Roitzsch selzt dem rohen Riibensafte YOI' dessen Scheldung 
basisches Magnesiumsuifit zu (D. P. 23603). Nach erfolgtel', wenn 
notig bis zum Kochen getriebener Anwarmung wird die Vollendung del' 
Scheidung durch Zusatz einer geniigenden l\Ienge yon colloidalel' ~Iagnesia, 
Kalk odeI' Zuckerkalk bewirkt. Zur Dal'stellung des IOsIichen basischen 
Magnesiumsulfits leitet man schweflige Saure in aufgeschlammte, frisch gefalite 
~Iagnesia ein, bei einer Temperatur, welche unter dem Kocbpunkte Iiegt. 
OdeI' man lost gefallte Magnesia odeI' kohlensaure Magnesia in neutl'alem 
odeI' saurem Magnesiasulfit auf. 

GOTTHOLD KiiHNEMANN in Dresden hat folgendes Re ini gun gs ver
fa h r e u angegeben (D. P. 24644). Der mit Kalk bei 30 a C. geschiedene 
Riibensaft wird mit einer Fliisssigkeit versetzt, welche durch Einwirkung von 
Kohlensiiure auf in Zuckersaft odeI' Rohrzuckeriosung suspendil'tes Calcium
carbonat und Abfiltriren des ungelost gebJiebenen Anteils desselben her
gestellt wird. Der durch Zusatz del' Scheidefliissigkeit entstehende Nieder
schlag wird durch Filterpressen entfernt, die Losung auf 40 bis 50 a Brix 
eingedampft und yon dem dabei sich noch weiter abscheidenden Nieder
schlage durch nocbmalige Filtration befreit. Die Fabrikation der Scheide
fliissigkeit kann schon yoI' Beginn des jahrlichen Betriebes del' Zuckerfabriken 
yorgeuommen und die Kohlensaure zur Herstellung derselben den Gahrraumen 
der Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, del' Weinbereitung und Backerei 
entnommen werden. 

Reinigung yon Riibensaft und Melasse mit Wasserglaslo
sung. (D. P. 24129. E. A. SCHOTT in Kreiensen.) Del' rohe Riibensaft 
odeI' die l\Ielasse wird mit Kaliwasserglas versetzt, und zwarin urn so gros
serer l\Ienge, je mehr GummigaUerte er enthalt, alsdann heiss mit schwefliger 
Saure bis zur schwach alkalischen Reaction saturirl, mit Schwefelsaure genau 
neutralisirt und yom ausgeschiedenen Kieselsaurehydrat durch Filtration 
getrennt. 

7. Saturation. 
Die Schwefligsaure - Saturation **) verlangt ein moglichst gleichrnassiges" 

normal zusammengesetztes Riibenmaterial und unausgesetzte analytische Con-

') Techn.-chem. Jahrb. 1884, 241. ") Techn. chern. Jahrb. 1883, 169 n. 1884, 244. 
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h·ole. Der unmittelbare mit dem Verfahren verbundene Gewinn, welcher 

anfanglich zu \5-20 A~ pro Centner Riiben taxirt wurde, diirfte kaum mehr 
als 3 ~ betragen. Aber indirect wirkt die Schwefligsaure-Saturation unge

mein giinstig, indem sie zu einer bis dahin nicht gewohnten Aufmerksam

keit in der Behancl1ung des Saftes zwingt. 
Nach SCIIIRMER bediugt die Arbeit ohne Knochenkohle die Anwendung 

einer grosseren Menge Kalk und die miiglichst exacte Saturation mit Kohlen
saure. Als Alkalitatsgrad beim Schwefeln empfiehlt SCHlR)[ER 0'02-0'03. Der 

Schwefelofen sei miiglichst weit anzulegen. Bei gehiiriger Vorsicht komme 
man mit einer gewiihnlichen Wasserkiihlung aus. Dass das Schwefeln saure 
Safte erzeuge, sei bei aufmerksamer Arbeit durchaus nieht zu befiirchten; 

komme wirklich einmal ein Fehler in dieser Beziehung vor, so kiinne man 
ihn dadurch ausgleiehen, dass die nachste Pfanne mit etwas mehr Alkalitat 

heruuter gelassen werde. Haufiges Titriren sowie Controle dureb Scblamm
untersuchungen sei zur Sicherung der Arbeit unbedingt niitig. In Artern 
seien Safte von schlechter Beschaffenheit oft braunlich geworden, hatten aber 

ebenso schone Dieksafte geliefert wie die hellen. 
BERGMANN (Dab me) hebt hervor, dass, wenn man es mit sehr kali- und 

natronhaltigen Riiben zu thun habe, es miiglich sei, schon in del' zweiten 
Saturation vollstandig kalkfreie Safte zu erzielen, und auf solche habe die 
schweflige Saure keine Wirkung mebr. (D. Zuekerind. 1884:, 652.) 

Giinstige E rfah ru ngen mit s ch we fli gel'S au re teilt C. PiiLEKE in 
Irxleben mit. Derselbe hat die D i c k s aft e vor dem Einziehen ins Vacuum 
einer Saturation mit schwefliger S~lure unterzogen und hat in der verflosse
nen Campagne die D ii n n sa ft emit schwefliger Saure saturirt und mit Weg
lassung der Knochenkohle durch Filterpressell. filtrirt. Seine giinstigen Re
sultate sind ihm ein Beweis dafiir, dass einerseits die Knochenkoble ent
behrlich ist und dass andererseits durch Filterpressen allein geniigend me
chanisch gereinigte Safte zu erzielen sind. Die Ansicht, dass Kies oder 
Rinnenfilter durchaus hierzu niitig waren, ist eine irrige. (D. Zuckerind. 
1884:, 33.) 

Es haben in der verflossenen Campagne mindestens 100 Fabriken die 
Schwefligsaure-Saturation versuchsweise eingefiibrt, ein Teil derselben ist zur 
Knochenkoble zuriickgekehrt, ein anderer Teil arbeitel nur einigermaassen 

befriedigt weiter und der Rest arbeitet ganz vorziiglich mit schwefliger Saure. 
Es sind dies in erster Linie solche, welche ein Melasse - Entzuckerungsver
fabren haben. In zweiter Linie sind es solcbe Fabriken, welcbe durch ihren 
Zusammenbang mit einem intensiven Oekonomiebetriebe in der Lage sind, 
ein gleichmassiges Riibenmaterial zu verarbeiten. 

Als dauernder Gewinn des Verfahrens fiir die Allgemeinheit ist die sorg

same Wahrnehmung der 1. und II. Saturation, sowie die Verwendung geeig
neter mecbanischer Saftreinigungs-Methoden zu bezeiehnen. Auch nach an
deren Richtungen bin wird die 8ch wefligsiiure-Arbeit anreg-end wirken. Ein
mal hinsichtlich Verbesserung des Reinheits-Quotienten der Scheidesafte, sei 
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es durch Entpiilpung der Rohsafte, sei es durch teilweisen Ersatz des Kalkes 
durch noch kriiftiger wirkende Scheidemittel. Ausserdem miisste eine erhiihte 
Rentabilitat der Nachproducte durch Entfernung gewisser organischer Ver
bindungen aus den ablaufenden Syrnpen auf eine einfache, wenig kostspie
Iige Weise angestrebt werden. (D. Zuckerind. 1883, 1121 u. 1162.) 

Nach WISLOCKI in Berlin (D. P. 24816) wird die in Kalk- oder Stron
tianitbrenniifen gewonnene Kohlensaure, welche eine Temperatur von circa 
300 0 C. besitzt, vom Of en abgezogen und in geschlossener Rohrleitung an 
Stelle von Dampf in die Heizriihren del' Verdampfapparate eingefiihrt und 
gelangt dann nach Passiren der Laveurs zu der Saturation. 

N euerung an Saturationsgefiissen in der z.uckerfabrikation. 
(D. P. 25062. OTTO LICHT in Sudenburg-Magdeburg.) Urn die Beriihrungsdauer 
der Saturationsgase mit dem Zuckersaft zu verHingern, sind an den Wanden der 
Saturateure in Scharnieren bewegliche Platten, Siebe, Geflechte oder Gewebe aus 
Metall, Holz odeI' Faserstoffen ange bracht. Bei der Reinigung der Gefasse 
werden sie mittelst Fiihrungs- und Verbindungsstangenan die Wan dung gelegt. 

Der continuirliche Decantirapparat fiir saturirte Zucker
sa ft e (D. P. 26553) von ALOIS VOLTER in Kiiniggratz besteht aus einer 
Reihe (sechs) hoher mit Schauglasern versehener Decantircylinder und einem 
diesel ben verbindenden Rohr- und Ventilnetz, welches Aehnlichkeit mit dem
jenigen einer Diffusionsbatterie hat. Der zu kHirende Saft tritt von unten 
ein, und der geklarte Saft fliesst durch Rohre ab, welche etwa in 2/3 der 
Hiihe der Cylinder angebracht sind. Die Beschickungs- und Abflussrohre 
sind durch ein System von Uebersteigrohren und Ventilen derart miteinander 
verbunden, dass man den abgeklllrten Saft aus einem Gefasse in das andere 
iibersteigen lassen und aile der Reihe nach bis auf den abgesetzten Schlamm 
entleeren kann. Ausserdem communicirt mit den Beschickungsiiffnungen 
aller Absetzcylinder ein Druckwasserrohr, welches das Wasser zum Aussiissen 
des Schlammes liefert, und ein Kohlensaurerohr zur Nachsaturation des ge
kHirten Saftes, sowie mit dem oberen Teile der Cylinder ein Leitungsrohr 
fiir Dampf oder comprimirte Luft, urn den Inhalt eines Gefasses auch mit 
Druck in das folgende befiirdern zu kiinnen. 

lIIit dem Apparate wird in del' Weise gearbeitet, dass man den Saft, 
dessen fortschreitende Klarung man durch die SchaugHiser verfolgen kann, 
soweit er sich geklart hat, aus einem Cylinder in den folgenden hiniiber
zieht und den Saftstand des ersteren durch Saft aus dem vorhergehenden 
Cylinder, den Saftstand von diesem wieder aus dem vorvorgehenden erganzt 
und so fort, bis zum ersten Cylinder. Den in diesem zuriickgebliebenen 
dicken Schlamm ruhrt man zum Zweck der Auslaugung mit frischem Wasser 
auf und lasst ihn sich absetzen, dann befiirdert man das Absiisswasser in 
das folgende Gefllss, entleert den ausgelaugten Schlamm, reinigt den Cylin
der und fiillt ihn wieder mit frischem Schlammsaft, wahrend unterdessen im 
folgenden Cylinder ausgelaugt wird u. s. w. In dieser Weise arbeitet der 
A pparat continuirlich. 
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8. Filtration nud Filtel'pressen. 
HULWA (Breslau) hat sich in ausfiihrlicher Weise dafiir ausgesprochen, 

dass man bei einer sorgfiiltig geregelten exact en Scheidesaturation mit Kalk 
und Kohlensiiure del' Filtration des Diinnsaftes iiber Knochenkohle entbehren 
konne. Es nnde hierdurch eine verstiirkte, durch die Kohlenltration nicht 
unterbrochene Einwirkung des Kalkes resp. des Alkalis der Zuckersiifte auf 
die Nichtzuckerstoffe derselben statt. Man erlange gleichzeitig einen verein
fachten billigeren und verstiirkten Betrieb nnd die leidige Absiisswasserfrage 
komme in Wegfall. 

BODENBENDER meint, die Knochenkohle sei nicht zu ersetzen. Ob abel' 
die Knochenkohlenfiltration gespart werden konne, dariiber gebe nicht die 
Ausoeute im I. Producte, sondei'll das Yerhalten del' Nachproducte Aufschluss. 

}IEYER (Braunschweig) und FRIEDRICHS (Kiinigslutter) empfehlen die Fil
tration iiber Kies. Ersterer oetont die Eigenschaft des Kieses, organische 
:Xichtzuckerstofl'e zuriickzuhalten. (D. Zuckerind. 1883, 1231.) 

Filterpressen ohne schweflige Siiure, obne K n 0 c h e nk 0 hie und ohne 
Kies hat SCHMIDT (Zuekerfabrik Burgdorf bei Lesse) mit gutem Erfolg ein
gefiihrt. Mit del' bedeutend schnelleren Verarbeitung del' heissen Siifte mit
telst Filterpl'essen gewinnen dieseloen an Giite, wie das die Klarheit und 
helle Faroe sowol der Siifte als del' Fiillmassen beweisen. (D. Zuckerind. 
1883, 1122.) 

Ueber die Wahl des Gewebes bei Vorfiltration des Dicksaftes 
sprach HOEPFNER (Wabel'll). Es komme wesentlich darauf an, dass ein 
gro bes Gewebe unter- und ein feines darii bergelegt werde. 

U e bel' die PUVREZ' s c hen R inn e n f i I tel' *) berichtet ausfiihrlich SICKEL 
(Ztschr. Vel'. Riibenz. 1883, 644). Die von HOEPFNER erwiihnten Scbwierig
keiten del' Filtration des Dicksaftes durch Rinnenfilter scheinen durch Ein
halten einer gewissen Temperatur des Saftes (etwa 20 0 ) gehoben zu werden. 
Die Beutel verlieren trotz sorgfiiltigen Waschens und Abbiirstens nach einigen 
Woehen an Durchliissigkeit, weil sich Kalksalze fest auf das Gewebe abla
gel'll. Kurzes Eintauchen der Beutel in venliinnte kalte Salzsiiure hilft diesem 
Uebelstande abo 

Continuirliches 
(D. P. 26087 V. 

7. April 1883. 
A LFREDi'ERIlIl'l' 

in Roye, 
Somme). Der 

Apparat, in 
welchem die 
Filtrations-

Schwammfilter fiir Zuckersiifte, Syrup etc. 
Fig. 147. 

fliissigkeit sich in horizontaler Richtung bewegt, besitzt eine Reihe neben 

'J Teclm. chern. Jahrb. 1883, S. 172 1884 S.246. 
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einander liegender durch perforirte Eisenplatten getrennter Abteilungen Al 
A2 A3, welche mit zusammengefalteten, velourartigen, langhaarigen Stoffen 81, 
dichtfaserigen Stoffen 82 und Schwam men 83 gefiilIt sind. Die Platten liegen 

mit ihrer oberen seitlich iiberstehenden Kante auf zwei VAUCANSoN'schen 
Ketten ohne Ende K und werden von diesen mitsamt den Filterabteilungen 
allmalig der Eintrittsiiffnung fiir die Fliissigkeit (D) entgegengefiihrt, indem 

die vorderen Filterabteilungen, nachdem sie durch die Aufnabme von Un
reinigkeiten fiir weitere Filtration untauglich geworden sind, ausgeho ben, 

ausgewaschen und hint en wieder eingesetzt werden. Bei einer Modification 

des Filters sind die perforirten Platten schrag eingehangt, so dass sie an den 
Seiten einen sicheren Abschluss bilden und an einer Seite mit langhaarigen 
velourartigen Stoffen oder Schwammen bekleidet, welche mittelst angeschraub

ter Leisten befestigt werden. 
Ein neues Filter, welches in der Zuckerfabrik von JULES DE COCK 

& ClE. in Moerbeke (Belgien) angewendt wird, bescbreibt AL. TROETZER in 
Gent. Das Filter besteht aus drei concentrischen Trommeln, die urn ihre 
Horizontalachse gedreht werden und von einander einige Centimeter Abstand 
haben. Die erste, kleinste Trommel besteht aus einem fein gelochten j)Ietall

sieb. In diese lasst man ohne besonderen Druck den zu filtrirenden Saft 

einlaufen. Das Metallsieb dient zwar auch dazu, grobe Verunreinigungen 
zuriickzuhalten, sein Hauptzweck ist aber, den Fall der Fliissigkeit zu 
brechen, die dadurch in die zweite mit einem filtrirenden Gewebe iiberzogene 
Trommel fein verteilt abschliesst. Diesen Apparat lasst man 4 bis 5 Touren 
per Minute machen. Er bildet einen doppeIten Fall und halt die mitge
fiihrten ungelasten Substanzen voIlkommen zuriick, Bofern dieselben iiber
haupt durch Filtration entfernt werden kannen. Die fortwahrende Drehung 
und die Abwesenheit jedes 'Druckes verhindern aber, ,dass diese feine'n TeiI
chen in das Gewebe eindringen und die Filtrirflache verstopfen. Del' Apparat 
kann desshalb sehr lange arbeiten, bis man gezwungen ist, ihn zu reinigen. 

(D. Zuckerind. 1884:, 500.) 
OLSCREWSKY in Berlin hat sich eine stark porase Filtermasse, welche 

von der Thonwaarenfabrik BIankenberg in Mecklenburg hergestellt wird, 
patentiren lassen (D. P. 19589. D. Zuckerind. 1884, 300). 

Verschlussvorrichtung an Filterpressen. (D. P. 25172 vom 
28. April 1883. FRITZ SCREIBLER in Burtscheid-Aachen.) 

N euerungen an Filterpressen sind von ERNST LUDWIG HERTEL 
in Wurzen (D. P. 24940 vom 8. J<'ebruar 1883) und F. GUILLEACME in Bonn 
(D. P. 24436 vom 26. April 1883) angegeben werden. 

Die Vorziige der Schlammpumpe gegeniiber dem Dampf
montejus beim FiIterpressenbetrieb werden von WEGELIN & HUBNER, 
Maschinenfabrik . in Halle a. S. ziffernmassig nachgewiesen. Dadurch, dass 
der Retourdampf der Schlammpumpe nur mit Verlust eines Teiles, der durch 
Arbeitsleistung und Condensation verloren gegangen ist, in den Verdampf
apparaten zur Verwendung kommt, wahrend del' Montejusdampf, wie in den 
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meisten Fallen, unbenutzt in die Luft ausgeblasen wird, consumirt der Mon

tejusbetrieb doppelt soviel Dampf als die entsprechende Schlammpumpe unter 

gleichen Verhaltnissen. Mit der WEGELIN und HUBNER'schen verticalen 

freistehenden Schlammpumpe mit automatisch - wirkendem Regulirventil 

kann man unabhangig yom Dampfkesseldruck jeden beliebigen Druck in 

den Filterpressen erzielen, kann also die Schlammkuchen in beliebiger 

Harte erzeugen, wodurch alsdann das beste Resultat bei der Saftverdrangung 

erfolgt. 
Ein Nachteil beim Montejusbetrieb ist es, dass nach dem Weg

driicken des Schlammsaftes der im Montejus befindliche Dampf in die 

Filterpressen durchschlagt und die Tiicher verbrennt. Wie beim Betrieb 

der nIontejus mit comprimirter Luft der Tiicherverbrauch unter Umstiin

den sich bis auf 50 Proc. redudrt gegeniiber dem Montejusbetrieb mit 

Dampf, so ist dies auch zu Gunsten der Schlammpumpe der Fall (D. Zucker

indo 1884, 298). 

9. Die Knochenkohle. 
Ueber die Knochenkohle sagt LIPP~1ANN (Chern. Ztg. 1884, No. 51 

und 52): Die wichtigsten Eigenschaften der Knochenkohle, welche ihr den 

Ruf der Unentbehrlichkeit eintrugen, sind: 1. ihr Absorptionsvermiigen fiir 

Farbstoffe, schleimige und gummiartige Substanzen, Aetzkalk und eine ganze 

Reihe organischer und unorganischer Salze, 2. die Eigenscbaft, jene absor

birten Stoffe mit bedeutend starkerer Kraft festzubalten, als den gleichzeitig 

aufgenommenen Zucker. In vielen Fallen kommen diese Vorteile nicbt viillig 
zur Wirkung. Die Griinde hierfiir sind: 1. Es war eine fast allgemein iib
licbe Arbeitsweise, die frisch angestellten Filter zunachst mit Dicksaft zu be

scbicken und, wenn die Entfiirbung nacbliess, dies en durch Di:innsaft zu ver
drangen, der nun, bei weiterem mebrstiindigem Laufen notwendig einen 
Teil der vom Dicksafte bereits abgegebenen Substanzen wieder aufl6sen 
musste: 2. die vom Absiissen der Filter herriibrenden Wasser, welcbe den 

griissten Teil der vom Spodium absorbirten Stoffe entbalten, wurden, teils 
ganz direct, teils auf U mwegen dem Safte wieder zugefiibrt, und so die Wir
kung der Filtration geradezu aufgehoben; 2. die mecbaniscbe Reinigung der 

zu filtrirenden Siifte war hacbst unvollkommen, so dass die suspendirten 

feinen Schlammteikben sich auf der Koble ablagerten und durch Verstopfung 

der Poron deren Wirkung schwacbten; 4. im Vertrauen auf die alle 

vorherigen Febler wieder gut macbenden Eigenschaften der Knocbenkoble 

wurde der Saftreinigung auf den der Filtration vorangebenden Fabriksstationen 

keine geniigende Aufmerksamkeit geschenkt, und so dem Spodium eine iiber
grosse Arbeitsleistung aufgebiirdet. 

Die Vorteile der Arbeit obne Knocbenkoble sind sehr mannigfaltige. 

Zunachst wird der Betrieb sehr vereinfacbt, indem die Filtration und Rege
neration entweder ganz wegfiillt oder nur die sehr geringe Menge des Kieses 
zu bewimigen hat, da die Kiesfilter fiir Diinn- und Dicksaft 5-7 resJl. 3-5 
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Tage laufen; zugleich entfallen hiermit erhebliche Ausgaben fur Arbeitslohne 
und Brennmaterial. Ferner sind keine Absusswasser vorhanden, da nach 
Ersehiipfung del' Filter nul' ein meehanisehes Abdrucken mit Wasser statt
findet, das in 20- 30 Minuten beendet ist. Es finden daher an diesel' Station 
keine Zuckerverluste mebr Statt, und man hat keine Absusser zu verdampfen, 
was einerseits abermals Kohle spart, andererseits abel' eine entsprechende 
lIehrarbeit an Riibe ermiiglicht. Aneh ist es eine grosse Annehmlichkeit, 
dass bei Pausen und Betriebsstillstanden, z. B. Sonntags, die Aufarbeitung 
del' Safte eine sehr rasehe sein kann, wahrend sich bisher das Absussen 
stets bis weit in den folgenden Tag hineinzog. 

S. V. DIVIS (Ztschr. Zuekerind. in Bohmen 7, 391) vermeidet bei del' 
WiederbeIebung del' Knochenkohle jede auf die Kohle energisch wirkende 
Reaction, wie Behandlung mit starker SaIzsaure, Auskochen mit Alkalien 
odeI' starkes Gliihen. Er entfernt die Kalksalze durch den Sauerungsprocess 
unter Zugabe von 0'5 Proc. Saure. Nach vier Tagen wird das Schmutz
wasser abgelassen und die Knochenkohle dreimaI mit heissem Robertwasser, 
welches bekanntIich ammoniakhaltig ist, gewaschen. Hierauf wird die Kno
chenkohIe im Sudbottich mit Ammoniakwasser odeI' einer Salmiakliisung er
warmt. Durch Anwendung diesel' fluchtigen Substanzen an Stelle von Soda 
odeI' Natron solI die beim darauf foIgenden Gluhen entstehende Glasur auf 
dem Spodium vermieden werden. 

Verfahren und Apparat zum Trocknen von KnochenkohIe mittelst 
comprimirter heisser Luft. (D. P. 23399. ED. HANEL und GEBAUER 
in Sud en burg-Magdeburg.) Zur Schonung del' Kiirnung del' Knochenkohle 
und Vermeidung von Kohlenstoffverlust beim Trocknen wird dieselbe un
mittelbar im ErsFELD'schen Apparat, in welchem sie gedampft wurde, 
mittelst eines Stromes heisser Luft getrocknet. In den AbzugscanaI del' 
Feuergase del' Gliihiifen und in eine VOl' dem Schornstein angelegte Kammer 
wi I'd ein einerseits mit einer Compressionspumpe, andererseits mit dem Ers
FELD'schen Apparat oben dureh ein Rohr verbundenes Rohrsystem gelegt. 
Die Compressionspumpe saugt die heisse Luft aus dem Abzugsraum del' Gliih· 
Men und druckt sie durch das Robrsystem unter Erhitzung auf 150 bis 180 0 

C. in den ErsFELD'scben Apparat. 
Als Ersatz fur KnochenkohIe benutzen }f. E. UNGER in Berlin und 

.J. WASEM in Frankfurt a. M. tierische Abfalle (altes Leder, Abgang del' 
Abdeckereien u. s. w.). Dieselben werden in geschIossenen Retorten ver
kohIt, die stickstoffreiche KohIe mit gemahIenem und zerkleinertem Bimstein 
und hydraulischem Kalk gemengt und geformt. Nach langerer Zeit erhartet 
das sehr poriise Gemenge. Anstatt tierischer werden auch pflanzliche Ab
faile, z. B. Riibenschnitzel, vorgeschlagen. (D. P. 24341.) 

Platten aus gebranntem Thon, welehe zu Doppelbodenplat
ten fiir Knochenkohle - Ansaure- und Auslauge- Bassins in 
Zuekerfabriken geeignet sind. (D. P. 23638. CARL FRANcrscr in 
Schweidnitz, Schlesien.) 
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10. Verdampfapparate. 
Verdampfapparat fur Zuckersiifte und sonstige Flussigkei

ten. (D. P. 26498. FR. RATH in Neuhaldensleben.) Der Saftraum und 
der Dampfraum von Verdampfapparaten sowol mit liegenden als mit stehen
den Riihren wird durch alternirend angeordnete verticale Scheidewiinde in 
mehrere mit einander communicirende AbteiIungen zerlegt und der Saft con
tinuirlich und derartig zu- und abgeleitet, dass er dem Heizdampfe entgegen
stromt, also eine continuirliche Verdampfung unter Beriicksichtigung der zu
nehmenden Concentration des Saftes und der abnehmenden Temperatur des 
Heizdampfes stattfindet. 

Verbessertes Heizriihrensystem fur Verdampf
apparate. (D. P. 21865, Fig. 149. BARTHOLOMAUS RODL 
in Radotin.) Die Dampfkammern DDI liegender Ver
dampfapparate werden durch verticale Diaphragmen d d 
in zahlreiche Abteilungen zerIegt, so dass der zur Hei
zung verwendete Retourdampf nicht einfach aus der vor
deren Dampfkammer D gleichzeitig durch aIle Heizrohren 
in die hintere Dampfkammer DI tritt, sondern gezwungen 
wird, diesel ben successive auf schlangenartig hin- und her
ziehendem Wege zu durchstromen, um durch liinger an
dauernde Beruhrung mit den Heizfliichen moglichst .viel 
Warme an diesel ben abzugeben. 

Fig. 148. 

Um den Gesamtquerschnitt des Heizraumes im Verdampfapparate 
zu vergriissern, wird nach KRUGER in Berlin (D. P. 25408) letzterer durch 
eine horizontale Scheidewand in einen oberen und unteren Raum getrennt. 
Dieser bildet den Heizraum und enthiilt die von dem Safte durchstriimten, 
in vorgebaute Kammern ausmiindenden Heizrohre .. Eine der Kammern com
municirt mit dem Verdampfraume durch einen Schlitz in ihrem oberen Teile, 
die andere durch gebogene von der Mitte der horizontalen Scheidewand 
nach ihrem unteren Teile fiihrende sogenannte Circulationsriihren. Der Saft 
soIl bei dieser Anordnung infolge der ungleichen Dichte in verschieden 
stark erwiirmten Teilen des Apparates auch selbstthatig circuliren. 

Verfahren und Apparat zum schnel- Fig. 149. 

len Verdampfen der Zuckersiifte. (D. p. 
25335. JOSEI' Giiuz in Berlin.) Der zu ver
dampfende Zuckersaft wird mittelst einer Pumpe 
coder eines Stralapparates derart in Circulation 
gesetzt, dass er aus dem unteren von Heizroh
ren b durchzogenen Teil des Verdampfappa
rates abgesaugt und in ein Rohrsystem d im 
oberen von der Fliissigkeit nicht erfUllten 
Raume desselben gepresst wird. Aus diesen 

e 

Riihren falIt derselbe durch feine Oeffnungen --~'--_--'bI.'!.._-=:!l!!l;"'-

Biederma nn, Jahrbnch VI. 16 
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an der Unterseite in Form eines Spriihregens auf ein mittleres System von 
ebenfalls frei liegenden Heizrohren, wo vermiige der feinen Verteilung eine 
rasche Verdampfung eintritt. Auf dem Wegeausserhalb des Apparates pas
sirt der Saft noch eine Heizvorrichtung a, so dass er iiberhitzt in denselben 
gelangt und in Folge dessen teilweise schon beim Herabtropfen verdampft. 

Saftfanger fiir Vacuum- und Verdampfapparate. (D. P. 23606. 
HERM. SCHMIDT in Hamburg.) 

Fig. 150. Der Vacuumapparat zum 
Krysta llkoc h en (D. P. 23078) von 
FRANZ WELLNER in Pilsen und HUG'o 
JELINEK in Prag hat eine kofferartige 
Gestalt mid sein Boden ist durch 
zwei gegen einander zulaufende schiefe 
Wande g gebildet. Die Heizkammern 
der horizontal liegenden Heizrohre 
sind durch die Querwand PQ in zwei 
Abteilungen zerlegt, urn zugleich 
directen und indirecten Dampf oder 
jeden fiir sich ohne gegenseitige Be
einflussung zum Kochen verwenden 
zu kiinnen. Zur Entfernung der letz
ten Anteile Fiillmasse beim Ablassen 
des Vacuums wird eine Transport
schnecke S verwendet. 

Nach dem D. P. 24001 von WELL-
NER und JELINEK ist das Heizsystem 

des Verdampfapparates, um bei der kofferfiirmigen Gestalt desselben eine 
sehr grosse Riihren-Heizflache und grosse Oberflache der Fliissigkeit zu er
zielen, aus mehreren Etagen zusammengesetzt. Der Briiden aus den einzel
nen Etagen wird gemeinschaftlich abgesaugt. Der Saft wird entweder in den 
einzelnen Etagen getrennt eingedampft oder aus den oberen Etagen durch 
Ueberlaufrohre continuirlich in die untere abgelassen, urn von dort nach 

Fig. 151. weiterer Concentration abgelassen zu werden. 
0- Aufsatzhaube mit Schwimmerventil fiir Va-

cuumpfannen. (D. P. 25225. EM. LECLERCQ in Remi
court, Belgien.) Das Saugrohr G der Luftpumpe erwei
tert sich in dem Teil A helmartig. Ein Schwimmer B, 
der an der Stange D aufgehangt ist und dessen Schwere 
durch ein Gegengewicht ausbalancirt, wird beim Ueber
koch en durch die in.A. eindringende Fliissigkeit gegen 
den Ventilsitz M gepresst, wodurch die Wirkung der 
Luftpumpe auf die Pfanne aufgehoben und ein weiteres 
Ueberkochen vermieden wird. 

Nach dem D. P. 23394 von A. Kux in Berlin wer-



den die Heizkiirper durch An

einanderreihen von Holzele

menten gebiJdet, welche aus 

mit Buckeln versehenen Blechen 
hergestellt sind (Fig. 152). Sie 
liegen zwischen den Platten f 
und werden durch centrale Bol
zen h und endstiindige Anker 9 
zusammengehalten. Der Dampf 
tritt durch m in den Raum b 
zur Verteilung in die IIeiz
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Fig. 152. 

elemente, das Condensationswasser fliesst durch 0 abo 
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Urn bei Einkorper-Apparaten den Heizdampf miiglichst auszunutzen, liisst 
man ihn nach SELWIG & LANGE (D. P. 20248) nicht direct in die Heizkammer 

einstriimen, sondern vorher in einen Dampfstralapparat eintreten, dessen Saug
iiffnung mit dem Dampfraum des Verdampfkiirpers und dessen Druckiiffnung 

mit der Ifeizkammer in Verbindung steht. Durch die nochmalige Ausnutzung 
der Wiirme, welche in dem aus dem Dampfraum abgesaugten und auf den 

Druck in der Heizkammer comprimirteu Dampf latent enthalten ist, wird der 
Verdampfungseffect des frischen Dampfes erhiiht. 

Vacu u rna p para t mit K ugelrohr- Fig. 153. 

Dampfheizung. (D. P. 23649. O. WIRTH 
in Neuschonefeld.) In dem Vacuumapparat 
4 (Fig. 153) ist ein von Dampf durchstrom
tes Kugelsystem B angebracht, uber welches 
der bei E eintretende Saft in dunnen Schich
ten rinnt, urn in eingedicktem Zustande 
nach dem mit.A verbundenen Sammelgefiiss 
H gelangen zu kiinnen. Zum Absaugen der 
Diimpfe dient dasRohrsystemMNK, welches 
bei G mit der Luftpumpe verbunden ist. 

Vacuumverschluss. (D. P. 24957 
yom 2. Mai 1883. A. ZABEL und If. !fONICH 
in Breslau.) 

Das Schwerkochen der Dicksiifte 

machte in der verflossenen Campagne 
(1883/84) viel von sich reden. Diese lastige, 
meist mit starkem Schaumen verbundene 
Erscheinung wurde von P. DEGENER (Ztsch. 
d. Ver. Rubenz.1883, 793) dadurch beseitigt, dass er den Saft mit 3-4 Proc. 

Kalk, auf Zuckergehalt berechnet eine halbe Stunde lang energisch kochte. 
Hierauf wurde filtrirt, saturirt und nochmals filtrirt. 

E. v. LIPPMANN erwiihnt (D. Zuckerind. 1883, 1160), dass dies Verfahren 
in Ungarn schon lange :msgeubt wurde. Auch die iibermiissige Schaum-

16* 
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bildung werde durch Aufkochen des Riibensaftes mit 3 Proc. Kalk verhindert. 
DEGENER halt fiir Siifte, die beim Verdampfen schwer koch en und Scbaum

bildung zeigen, die Scheidesaturation fiir bedenklich. Eine wissenschaft
liche Begriindung hat bekanntlich die Scheidesaturation niemals erfahren, 
und die allgemeine Anwendung derselben ist jedenfalls mehr ibrer Be
quemlichkeit, und der Leichtigkeit, mit der sie griissere Kalkmengen an
zuwenden gestattet, zuzuschreiben, als einer klaren Erkenntnis ihrer eigent
lichen Wirkungsweise. Auf diesem" Wege ist man aber nach und nach 
dazu gelangt, den Kalk mehr oder weniger nur als klarendes und ent
farbendes, nicht mehr als radical reinigendes Mittel anzuwenden; denn von 
einem tieferen chemischen Eingriffe desselben kann kaum mehr die Rede 
sein, wenn man bedenkt, dass die Saturation meist unmittelbar nach, oft 
schon zugleich mit dem Kalkzusatze heginnt, und der Rauminhalt der (oft 
nicht einmal mit Dampfschlangen versehenen) Saturateure fast stets ein so 
geringer ist, dass sich schon mit Riicksicht auf das taglich zu leistende 
Quantum, ein Iiingerer Aufentbalt des Saftes in denselhen als unthunlich 
erweist, so dass Raum und Zeit fehlen, um den Kalk zur Wirkung kommen 
zu lassen. Diese Wirkung miisste miiglichst ausgeniitzt werden, selbstver
standlich an Sarten, die vorher in Riihrenvorwarmern oder dergleichen nicht 
nur wie iiblich angewarmt, sondern iiber die zur Coagulirung des Eiweisses 
niitige Temperatur erhitzt worden sind, so dass sie von allen liislichen Albu
minaten befreit, mit dem Kalk in Beriihrung kommen. 1st es doch That
sache, dass die Reinheit der Safte schon durch die Ausscheidung der Eiweiss
stoffe, noch mehr aber bei darauf folgendem, selbst nur einviertelstiindigem 
Aufkochen mit Kalk sehr betrachtlich, und zwar zuweilen um ganze Ein
heiten gesteigert werden kann. Der grosse und wie es scheint noch nicbt 
geniigend anerkannte Vorteil des SIEGERT'Schen Verfabrens *) berubt ja 
gleichfalls auf del' andauernden directen Einwirkung des Kalkes auf den 
Riibensaft. 

Was nun die Natur jener Bestandteile anbetrifft, welche die oben er
wahnt~n Schwierigkeiten beim Saturiren und Verkochen bedingen, so scheinen 
hauptsachlich zwei Gruppen von Stoffen in Betracht zu kommen, namlich 
die Gummiarten und die Eiweisskiirper. Das Vorhandensein der ersteren 
(resp. ihrer basischen Kalkverbindnngen) begiinstigt wohl hauptsachlich das 
Schwerkochen (Festliegen), das der letzteren besonders die Scbaumbildung. 
Beide Kiirperklassen werden zumeist in unreifen oder zersetzten Riiben auf
treten, und beide kiinnen durch anhaltendes Kochen mit Kalk resp. Alkali 
zerstiirt oder wenigstens zersetzt werden. Fiir die Anwesenheit von Eiweiss
stoffen spricht auch der Umstand, dass Verf. in den schaumigen Massen, 
die sich besonders aus Syrupen und Nachproducten ausscheiden, wiederholt 
einen betrachtlichen Schwefelgehalt gefunden hat, der offenbar auf das Vor
handensein von Albuminaten oder deren Zerstorungsproducten deutet. 

') Techn.-chern. Jahrb. 1883, 167 nnd 168; 1884, 242. 
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130DENBENDER (D. Zuckerind. 1883, 1582) macht darauf tufmerksam, 
dass das Schwerkochen meist in Jahren auf tritt, die einen trockenen Sommer 

und Herbst haben. Als Ursache des Schwerkochens erkHirt B. einen Mangel 

an Alkali in der Riibe, wie solche nachgewiesenermaassen eine Folge trockener 

Sommer ist. W ird del' Saft alkalireicher Riiben geschieden, so werden die 
organischen Sauren des Saftes nach der Scheidung zum grossen Teil an 
Alkali gebunden sein. Dagegen finden sich in dem geschiedenen Safte alkali
armer Riiben die organischen Sauren hervorragend an Kalk gebunden. Diese 
Kalksalze zersetzen sich beim Eindampfen unter Abscheidung von Kalk und 

Bildung von neutral en oder sauren Kalksalzen. Der auf den Schlangen sich 

ablagernde Kalk, welcher die Durchstralung der Warme in den Saft erschwert, 
ist als die nachstliegende Ursache des Schwerkochens zu betrachten. Zusatz 
von kohlensaurem Nahon oder gleichzeitiges Einleiten von Kohlensaure und 
Ammoniak in die Safte beseitigt das Schwerkochen, indem Natron-, resp. 
Ammoniaksalze der organischen Sauren unter gleichzeitiger Abscheidung von 

kohlensaurem Kalk entstehen. 
DRENK!lANN (Ztschr. d. Ver. Riibenz. 1883, 79) fand in schwerkochenden 

Saften sehr viel Arabinsaure neben einem hohen Grade von Alkalitat. Solche 
an Arabinsaure reichen Safte gaben eine Fiillmasse, welche mit. einer starken, 
sahnenartigen Haut iiberzogen war. In diesem Fal1e war also das Schwer

kochen der Safte durch die 13i1dung dieser Haut auf der Oberflache leicht zu 
erklaren. Zusatz von Phosphorsaure, welche die hohe Alkalitat verminderte, 
erwies sich als wirksam. 

Ueber das Schwerkochen der Safte teilt J. (D. Zuckerind. 1883, 1235) 
einen Fall mit, bei dem die Ursache dieser lastigen Erscheinung daran lag, 
dass unaufhiirlich gearbeitet und nie griindlich gereinigt wurde. Das Uebel 
wurde durch eine griindliche Reinigung beseitigt und dauernd vermieden durch 
Zusatz von 20 g Carbolsaure auf jeden Diffuseur. Ausserdem wurden wahrend 
der geringsten Pause die Schnitzelmaschinen und aile Stell en, wo durch Roh
saft Sauerung entstehen konnte, mit Kalkwasser impriignirt. 

11. Die Melasse und die Zuckergewiunung aus derselben. 

A. Allgemeines. 
Von den zahlreichen Methoden der Melasse-Entzuckerung sind von Be

deutung die Elution im engeren Sinne, das STEFFEN'sche Verfahren der 
Substitution *) und sein neues Ausscheidungsverfahren **), das Fiillungsver
fahren ***), das Strontianverfahren t) und die Osmose. 

Bekanntlich geniesst die Riibenmelasse, welche zu!" Gewinnung von 
Zucker verarbeitet wird, bei uns Steuerfreiheit und hat man dieser, resp. 
der hierdurch begiinstigten Melasseentzuckerung das jahrlich wachsende 
Deficit in den Netto-Steuerertragen zum grossen Teile zugeschrieben. In-

.) Techn.-chem. Jahrb. 1884, 2:;1. '*) Techn.-chem. Jahrb. 1884,253. "*) Techn.·chem. 
Jahrb. 1883,179. t) Techn.-chem. Jahrb. 1883, 183; 1884, 255. 
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dessen baoen die Braunscbweigiscben Raffinerien am 10 . .Marz 1884 einen 
Antrag an das Reichskanzleramt gerichtet, 1. dass denjenigen Riibenzucker
fabrikanten, welche nach einem Melasse-Entzuckerungsverfahren arbeiten, ein 
Steuerzuschlag von 24 4 fUr 100 kg der versteuerten Riiben auferlegt werde; 
2. dass diejenigen Etablissements, welche, obne Riiben zu verarbeiten, Me
lasse entzuckern, sowie diejenigen Riibenzuckerfabriken, welche fremde ~Ielasse 
in ihre Fabriken einftihren, die Melasse mit 8 .It pro 100 kg zu versteuern 
haben. 

Wenn die Melasse-Entzuckerung auch beute nocb nicht ganz durchgeftihrt 
ist, so wird das doeh ohne Frage in kurzer Zeit der Fall sein, da ausser den 
Fabriken in Waghiiusel, Hamersleben, Eilsleben, Elsdorf, Sarstedt, Ganders

heim, welche mit Strontian und Kalk nach STEFFEN arbeiten und den Etablisse
ments in Dessau, Hildesheim, Spora und Rositz, welche durch Strontian aus 

. Melasse direct weissen Consumzucker herstellen, neue Fabriken in Frellstedt 
und Gerwischim Entstehen begriffen und noch andere in Aussicht ge
nommen sind. 

B. Elution, Substitution und ahnliche Verfahren. 
Das griisste Interesse auf diesem Gebiete nimmt augenblicklieh das neue 

STEFFEN'sche Ausscheidungsverfahren in Ansprueh. 
Die bei dem Substitutions-und dem Ausscheidungsverfahren stattfinden

den Reactionen sind namentlich von E. O. VON LIPPMANN studirt worden, 
welche hieriiber wiederholt (Ztschr. d. Ver. Rtibenz. 1883, 65 u. 880 und 
Chern. Ztg. 8, 1377) berichtet hat. 

Das altere Substitutions-Verfahren basirte darauf, aus der Melasse durch 
Zusatz von Wasser und Kalk eine Liisung des einbasischen Saccharates her
zustellen, aus dieser durch Kochen dreibasischen Zuckerkalk abzuscheiden 
und die von letzterem abgetrennte, noch zwei Drittel des Zuckers und fast 
allen Nichtzucker enthaltende Liisung durch Zusatz von Zucker (in Form 
von Melasse) wieder auf den ursprtinglichen Zuckergehalt zu bring en, worauf 
man die }<'alluDg des Trisaceharates wiederholte. Diese Operation wurde so 
lange wiederholt, bis die AnhiiufuDg des aus der Melasse stammenden Nieht
zuckers einen gewissen Grad erreicbt batte; alsdann wurde ein Teil der 
Laugen abgetrennt, durch Zusatz von Kalk allein nocbmals entzuckert und 
hierauf aus dem Betriebe abgeschieden, dem so taglich dieselbe Menge Nicht
zucker entzogen werden konnte, welche ibm durch die zu verarbeitende Me
lasse wieder zugeftihrt wurde. Die einbasiscbe Saccbarat-Liisung wurde 
urspriinglieh so dargestellt, dass verdiinnte, 5-6 proe. Zuckerliisung mit 
Kalkmilch versetzt und bei tiefer Temperatur (10 bis 15, hiichstens 18 0 ) 

14 bis 16 Stunden lang aufs innigste verriihrt wurde. Es gebt dabei der 
Kalk langsam in Liisung. Die geliiste Kalkmenge wird desto grosser, je 
niedtiger die Temperatur ist. Wendet man statt des Kalkhydrates Aetzkalk 
in groben Stiicken an, so liischt sich dieser unter starker Temparatur
Erhiihung, ohne die Saccharatbildung weiter zu beeinflussen ;ganz anders 
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gestaltet sich jedoch die Reaction, wenn der Aetzkalk in Pulverform zur 
Wirkung gebracht wird. 

Tragt man reinen Aetzkalk (1 Mol.) als feinstes, von allen griiberen 
Stiicken durchaus freies Pulver in eine Zuckerliisung (1 ~Iol. mittlerer Con
centration (6-12 Proc.) und Temperatur ein, so geht der Kalk unmittel
bar in Lasung und bildet momentan das einbasische Saccharat. Die Reaction 
erfolgt, bei mittlerer Concentration, desto rascher und vollstandiger, je tiefer 
die Temperatur und je reiner der Aetzkalk ist; aber selbst in ganz ver
diinnten Lasungen wird der Kalk, trotz der grossen vorhandenen Wasser
menge, vollstandig an den Zucker gebunden, zu dem er also unter diesen 
U mstanden eine gross ere Verwandtschaft zeigt, als zum Wasser; ein directes 
Laschen des Kalkes findet nicht statt und der Vorgang ist mit einer ge
ringen, ausserlich kaum wahrnehmbaren Warmeentwickelung verkniipft. Ent
halt jedoch der Kalkstaub noch grabere Teilchen, oder ist ein Ueberschuss 
von Kalk vorhanden, was sich bei Verwendung gewahnlichen Aetzkalkes 
kaum vermeiden liisst, so lasen sich diese nicht, sondern laschen sich unter 
Temperaturerhahung zu Kalkhydrat, welches teilweise in der Zuckerkalk
liisung geliist bleibt, zum grass ten Teil sich jedoch unlaslich zu Boden setzt. 
Die Saccharatlosung enthalt ausschliesslich einbasisches Saccharat und lasst 
sich dieses aus der Lasung, wenn jeder Ueberschuss von Zucker und Kalk 
vermieden wurde, durch starken Alkohol vollstandig ausfallen; es besitzt die 
Zusammensetzung C12H220 11. CaO + 2H20, verliert das Krystallwasser bei 100 0 

und bildet eine weisse amorphe, in kaltem Wasser leicht lasliche ~Iasse; 
die wasserige Liisung gerinnt beim Erwarmen, wird beim Abkiihlen wieder 
klar und zerfiillt beim Kochen in bekannter Weise in dreibasisches Saccharat 
und freien Zucker. 

Nach BENEDIKT (Ber. 6, 1413) soil das einbasische Saccharat die Zu
sammensetzung CI2 H20CaO ll haben. Ob diese Verschiedenheit durch eine 
Verunreinigung der Substanz in Folge der von BENEDIKT beniitzten Darstel
lungsmethode (mittelst Chlormagnesium und Kalkhydrat) bedingt ist, oder 
ob vielleicht bei Anwendung derselben wirklich ein anderes Saccharat er
halten wird, liisst sich ohne Anstellung neuer specieller Versuche nicht ent
scheiden. 

Setzt man einer Lasung von Zucker oder einbasischem Zuckerkalke 
unter den oben beschriebenen Umstanden eine Menge reinen Aetzkalkstaub 
zu, die 2 Mol. CaO (resp. noch 1 Mol. CaO) auf 1 Mol. Zucker entspricht, 
und riihrt diese ganze Quantitat rasch in die Liisung ein, so wird auch 
diese, unter geringer Temperaturerhiihung (6-8 0 ) vollstandig an den 
Zucker gebunden, und es entsteht zweibasisches Saccharat. 1st die Kalk
menge zur Bildung desselben nicht hinreicbend, also weniger als 2 Mol. CaO 
auf 1 Mol. Zucker, so wird neben diesem auch einbasisches gebildet. Der 
zweibasische Zuckerkalk kann aus der Lasung leicht isolirt werden, am 
besten, indem man dieselbe rasch abkiihlt; man erMlt so schone Kry
stalle, welche der Formel C12 H22 0 11 • :l Ca 0 entsprechen, wasserfrei sind, sich 
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in 32'6 TIn. kaltem Wasser aufiosen und beim Kochen der Losung in drei
basisches Saccharat und freien Zucker zerfallen. Zur Darstellung des kry
stallisirten zweibasisehen Saccharats ist es notig, . ganz frischen, hydratfreien 
Aetzkalk im Zustande feinster Verteilung anzuwenden und m5glichst rasch 
und gleichmassig zu riihren, widrigenfalls sich das teilweise L5schen des 
Kalkes nicht vermeiden l11sst. Man erhalt dann L5snngen, die neben ein
basischem und zweibasischem Saccharate auch wechselnde Mengen Kalkhydrat 
gelost enthalten. 

Eine vollstandige Fallung des in einer wassrigen Liisung enthaltenen 
Zuckers durch Zusatz noch griisserer Mengen Aetzkalk (3 Mol. auf 1 Mol. 
Zncker) gelingt nicht. Es bilden sich vielmehr, je nach den eingehaItenen 
Bedingungen, unter teilweiser Hydratisirung und erheblicher Temperatur
Steigerung, amorphe, zahe Massen und wassrige Liisungen, die Zucker ·und 
KaIk in sehr wechselnden Mengen enthalten. Trotzdem ist eine sofortige 
vollkommene Fallung des Zuckers moglich, wenn eine merkwiirdige, a priori 
kaum vorauszusehende Bedingungeingehalten wird: del' Zusatz des Aetz
kalkes darf namlich nicht auf einmal erfolgen, sondei'll es ist niitig, eine 
bereits vorher mit Kalk gesattigte, also zweiba~ische Zuckerkalklosung anzu
wenden. Bringt man in eine soIche Liisung neue Mengen Aetzkalkpulver, 
so beginnt eine sofortige und vollstiindige Abscheidung des Zuckers 
in Form lon Zuckerkalk. 

Die wichtigsten Bedingungen, deren Erfiillung dabei niitig ist, sind: 
1. feinste Verteilung des Kalkes, der hydratfrei sein muss; 2. Einhaltung einer 
mittleren Concentration der Zuckerliisung, die zwischen 6-12 Proc. schwanken 
kann; 3. EinhaItung einer mittleren Temperatur nicht iiber 35 0 C. Wird 
dies en drei Bedingungen Geniige geleistet, so gelingt es, beim Einriihren 
neuer Kalkmengen in die bereits mit Kalk gesattigte Zuckerliisung, auf 
kaltem Wege, ohne jede Anwendung von Dampf und ohne Zusatz von AI
kohol, durch eine fast augenblickliche vollstandige Ausscheidung, den Zucker 
in Form eines unloslichen Saccharates zu rallen. 

Da es notwendig ist, einen, wenn auch nur geringen Ueberschuss an 
Kalk anzuwenden, so besitzt der erhaltene Niederschlag keine ganz constante 
Zusammensetzung; es lasst sich jedoch leicht beweisen, dass derselbe aus 
dreibasischem, nur mit etwas uberschiissigem Kalk vermischtem Saccharate 
besteht, und nieht, wie behauptet worden ist, ein vierbasisches Saccharat ent
balt. Zu dies em Zwecke laugt man den Niederschlag wiederholt mit kaltem 
Wasser, welches 0'5 Proc. Trisaccharat autliist, aus und trennt jedesmal 
rasch die entstandene Liisung vom Niederschlage, um ein Liisen von Kalk 
zu verhiiten. Man erhalt so schliesslich eine klare Losung von reinem drei
basischen Zuckerkalk, welcher sich beirn Verdunsten derselben im Vacuum 
unter 35 0 zum Teil unloslich ausscheidet. Auch durch Fallung des Kalkes 
aus der Liisung und Polarisation des Filtrates lasst sich leicht nachweisen, 
dass Zucker und Kalk im Verhaltnis 1: 3 stehen. Dies dreibasische Sac
charat unterscheidet sich von dem bisher bekannten in technischer Bezie-
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hung ausserst vorteilhaft. Das durch Kochen einbasischer Zuckerkalklosungen 
dargestellte Saccharat hat die Eigensehaft, mebr oder weniger schmierig zu 
sein; es scbeidet sicb in Flocken ab, die sich zu amorpben, consistenten, 
fiir Fliissigkeiten undurchdringlicben Mass en zusammenlegen. Das nacb del' 

neuen Metbode gewonnene Trisaccharat besitzt bingegen eine kornige Structur, 
die sicb del' des Strontian-Bisaccharates nabert, und ist ein Material, das 
sich mit Leichtigkeit durcb Absaugen, Filtriren oder Centrifugiren von der 
lIIutterJauge trennen lasst. 

Das reine dreibasische Saccbarat besitzt die Formel C12 H22 011 .3 CaO 
+ 3H2 0. Wird del' Losung Zucker zugesetzt und dadurch das Verhaltnis 
von 1 Tl. Zucker auf 3 TIe. Kalk verandert, so beginnt sofort ein Zerfall 
des dreibasischen Saccharates in einbasisches Saccharat und Kalkhydrat. 

Wenn man bei richtiger Temperatur (unter 30-35 0 ) kalkgesattigte 
Zuckerliisungen herstellt und die Ausscheidung des Saccharates nach oben 
angegebener Weise vornimmt, so kann man die Bildung und Ausfallung des 
Zuckerkalkes, in einer einzigen Operation fortscbreitend, in ein und dem
selben Gefasse durchfiihren; man hat hierbei nur die gesamte, zur Sattigung 
und Fallung der Liisung niitige Kalkmenge in so kleinen Portionen und in 
solchen Zeitraumen einzutragen, dass man die frei werdende Warme mittelst 
der vorhandenen Kiihlung vollstandig zu absorbiren vermag. 

Del' gefallte dreibasische Zuckerkalk lasst sich, selbst wenn er chemisch 
rein ist, in fester Form nicht unbeschrankt anfbewahren; schon nach 2-3 
W ochen sinkt der Zuckergehalt ganz betrachtlich, und im selben Verhaltnis 
nimmt die I\Ienge des durch Kohlensaure fallbaren Kalkes ab. Dies beweist, 
dass ein Teil des Zuckers, der an Kalk gebunden war, einer Iangsamen Zer
setzung unterliegt. Erwahnenswert ist, dass del' aus Zuckerkalk dargestellte 
Zucker ebenso, obwol nicbt in ganz so hohem Grade wie der dem Strontian
Verfahren entstammende, eine von del' des gewiibnlichen Zuckers ganz ab
weichende Krystallform zeigt, indem er entweder feine Nadeln und Sanlen 
bildet, die zu stengligen und straligen Gruppen zusammengewacbsen sind, 
oder fiache, sehr diinne Tafeln darstellt. Beim Umkrystallisiren aus Wasser 
geben solche Zucker, wie Verf. durch Versuche im grossen nachwies, wieder 
KrystaJle del' normalen Form, doch geht deren Bildung langsamer und mit 
viel griisserer Tragheit vor sieh, als die des gewiihnlichen Can dis. 

Ueber das STEFFEN'sche Ausscheidungsverfahren berichtete 
BAERTHLEIN, Sarstedt (D. Zuckerind. 1884, 654) in einem sebr eingehenden 
Vortrage. In Sarstedt wird folgendermaassen verfahren. Del' in Oefen miig
lichst vollstandig gebrannte Kalkstein wird in nussgrosse Stiicke zerkleinert 
und sodann auf einem Mahlgange in ein feines Pulver verwandelt. Die Me
lassen werden soweit verdiinnt, dass der Zuckergehalt ungefahr 7 Peoc. be
tragt. Die Liisung bringt man in sogenannte Kiihlmaischer, cylindrische 
Apparate, welche ein Robrsystem, ahnlich den stehenden Verdampfapparaten, 
enthalten. Durch ein mittleres wei teres Rohr geht eine schnell rotirende, 
mit einer Schraube versehene Welle. Nachdem die MeJasseliisung auf 15 0 C. 
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gebracht, wird nach und nach Kalk in klein en Portionen eingetragen, und 
die dadurch urn 6-8 0 erhohte Temperatur durch die Kiihlvorrichtungen in 
wenigen Minuten wieder auf den friiheren Stand erniedrigt. Nachdem die 
ersten Kalkportionen sich aufgeliist, wird dUTch die ferneren ein immer 
starker werdender NiedeTschlag bervorgerufen. Die Trennung des gefallten 
Saccharats von der Lauge geschieht mit Hilfe von Auslaugepressen, bei 
welchen der Druck nicht iiber P,'2 Atmospharen steigen soli, weil sonst zu 
feste Kuchen entstehen. Die erhaltenen Saccbarate werden auf einer Miible 
verrieben, die erhaltene Milch hat ca. 50 0 Brix, einen Zuckergehalt von 10 
bis 11 Proc., mit einer Reinheit von 95-96. Aus 100 kg Melasse habe man 
ca. 450 kg Saccbarat oder 3'6-3'S bl Zuckerkalkmilch gewonnen. Die beim 
wiederholten Aufmaischen des Saccharats erbaltenen Laugen, sowie die ersten 
Waschwasser beim Auslaugen lasst man fortgehen, benutzt aber die spateren, 
reineren Waschwasser wieder zur Aufliisung der Melasse. 

Vielfach hat man es bedenklich gefunden, so grosse Quantitaten Kalk 
(150-160 TIe. auf 100 TIe. Zucker) durch Einleiten von Kohlensaure ent
femen zu wollen; indessen kommt dabei die Eigenschaft der Saccharate zu 
statten, dass sie, in Zuckerlosungen eingetragen, sich glatt aufliisen unter 
.Abscheidung einer bestimmten Kalkmenge in Form von Kalkhydrat. Man 
braucht also nur den Rest durch Kohlensaure zu beseitigen. 

LIPNIANN macht auf die ausserordentlichen Laugenquantitaten auf
merksam, welche bei Verarbeitung von einigen hunderttausend Centnem Me
lasse resultiren wiirden (sie betragen 6-S00 Proc. der Melasse). Die Fort
schaffung, resp. Reinigung derselben wiirde unter Umstiinden Schwierigkeiten 
machen. 

Nach dem D. P. 25376 der BRAUNSCHWEIGER ~IASCHINEN-BAUANSTALT (VORM. 
FR. SEELE & Co.) verdiinnt man die Melasse in einem Reservoir mit Riibr
werk mit kaltem Wasser auf 6-12 Proc. Zuckergehalt, lost in der Mischung 
bei moglichst niedriger Temperatur, die keinenfalls 35 0 iibersteigen darf, 50 
bis 100 Proc. vom Zuckergebalt an Kalkmehl auf, befreit die entstandene 
ZuckerkaIklosung durchFilterpressen vom iiberschiissigen Kalk und versetzt 
sie noch einmal bei einer moglichst tiefen, wieder 35 0 nicbt iiberschreiten
den Temperatur mit Kalkmehl (30 bis 100, meistens 65 Proc. vom Zucker
gehalt). Hierdurch fallt der Zucker in der Form von schwerloslichem Zucker
kalk fast vollstandig aus, welcher auf bekannte Weise auf Zucker verarbeitet 
wi rd. Aus der Lauge lasst sich durch nochmaligen Zusatz von Kalk eine 
weitere Menge Zuckerkalk gewinnen. 

Das Zusatz-Patent (D. P. 26923) besagt, dass man zur Darstellung der 
Zuckerkalkliisung, aus welcher der Zucker mittelst Kalk geiallt werden soil, 
und zur Fallung des Zuckers aus Zuckerkalk-Losungen selbst anstatt Kalk, 
wie im Hauptpatente beschrieben wurde, auch einen Zuckerkalk verwenden 
kann, welcher im Kalkgehalt iiber dem einbasiscben Verbaltnisse stebt, z. B. 
einen solchen, welcher einem friiheren Zuckerkalkausfiillungsprocess ent
stammt. Der auf die letztere Art erhaltene Zuckerkalk besitzt einen gerin-
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geren Kalkgehalt als der verwendete. Die Abfallfiiissigkeiten werden zur 
vollsHindigen Entzuckerung nochmals in gleicher Weise mit Zuckerkalk be

handelt. Nach dem Zusatz-Patent (D. P. 26925) werden Melasse-Liisungen 
von so niedriger Anfangstemperatur und so starker Verdiinnung angewendet, 

dass sie durch den Zusatz des Kalkes sich nicht iiber 35 0 erwiirmen kiinnen. 
Bei dem Verfahren (D. P. 26427) von J. E. BOIVIN und M. D. LOISEAU 

in Paris wird der Zucker der Melasse als "kohlensaures Zuckerkalkhydrat", 
eine Verbindung, welche etwa 48 TIe. Zucker, 39 TIe. Kalk und 18 TIe. 
Kohlensiiure enthalten soil, ausgefiillt, das Fiillungsproduct mit Kalkwasser, 

in welchem es fast unliislich ist, ausgewaschen und durch Saturation mit 

Kohlensiiure in kohlensauren Kalk und Zucker zerlegt, welch letzterer, wie 
iiblich, weiter verarbeitet wird. Man kiihlt ein Gemenge von Kalk mit ver
diinnter Melasse von 12-15 0 B. auf 20-25 0 C. ab und behandelt es in 
einem Apparate mit verticalem Riihrwerk mit Kohlensaure, indem man die 

bei der Bildung des kohlensauren Zuckerkalks sich entwickelnde Wiirme 

durch bestiindige Kiihlung der Wandungen fortnimmt. Die ~Iasse verdickt 
sich dabei mehr und mehr, so dass man, urn die Behandlung mit Kohlen
siiure zu Ende fiihren zu kiinnen, eines zweiten Apparates bedarf, in welchem 

sie wiihrend derselben vermittelst durchlocherter Kolben bestiindig geknetet 
wird; die Temperatur wird hierbei wieder durch Kiihlung der Kolben und 
der Kolbencylinder auf etwa 250 C. herabgestimmt. Der fertige kohlensaure 
Zuckerkalk wird vor dem Auswaschen mittelst einer Presse mit Siebboden 
in lange diinne Faden zerteilt, in welcher Form er sich bei continuirlicher 
Erneuerung des Kalkwassers, von dem ohne Scbaden eine sehr grosse Menge 
angewendet werden darf, in einigen Stunden auswaschen liisst. 

Apparat zur Darstellung von Zuckerkalk (D. P. 22836. P. SLA
DECK in Hannover). Die Melasse wird mit dem Kalk in einem geschlossenen, 
mit verticalem Riihrwerk versehenen Cylinder Fig.l54. 

B, welcher zwei Recipienten zur Vorerhitzung 
beider Substanzen tragt, mit Dampf auf 145 
bis 160 0 C. (4-6 Atmosphiiren Druck) erhitzt, 
und der gebiJdete, bei dieser Temperatur unlOs
liche dreibasische Zuckerkalk mittelst einer 
direct am unteren Teile des Cylinders ange
brachten V orrichtung ausgewaschen. Letztere 
besteht aus einer urn den Zapfen R und den 

Hohlzapfen Q rotirenden, mit Gewebe iiberzogenen Siebtromrnel P innerhalb 
des Stutz ens 0 X und dem geschlossenen Gefiiss S. Das zum Waschen 
dienende in den oberen Teil des Riibrcylinders B eingespritzte iiberhitzte 
Wasser durchdringt den Zuckerkalk und tritt durch das Gewebe der Sieb
trommel P und deren Hohlzapfen Q in das Gefass S. Der auf dem Gewebe 
sich absetzende Zuckerkalk, welcher dassel be allmiilig verstopfen wiirde, 
wird bei Drebung der Trommel selbstthlitig in eine seitlich im Stutzen 0 X 
liegende Trarisportschnecke abgestreift und nach dem Cylinder zuriickgefiihrt. 
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Ueber die Gewinnung des Ammoniaks aus dem bei der Destillation 
des Zuckerkalkes oder der Laugen wiedergewonnenen ammoniakalischen 
Alkohol nach H. STEFFEN'S D. P. 23594 und 24549 s. S. 113. 

Das Dolomitverfahren von L. HARPERATH wird ausfiihrlich be
schrieben (D. Zuckerind. 1884, 713, 739 und 760). Ein Hauptunterschied 
zwischen Barium, Strontium und Calcium einerseits und ~Iagnesium anderer
seits besteht darin, dass Barium-, Strontium-, Calcium-Oxyd, mit nur wenig 
Wasser befeuchtet, schon sofort Hydrat bildet, wahrend das Magnesium
oxyd selbst mit vielem Wasser, sogar gekocht, nicht in Hydrat iibergeht, 
nach FRESENIUS nur in 55000 TIn. Wasser. HARPERATH schloss hieraus, 
dass es zur Darstellung von Magnesiumsaccharat nothwendig sei, ein Mittel 
zu tinden, urn die Magnesia leicht in ihr Hydrat zu verwandeln, welches 
letztere dann in statu nascendi mit dem in Liisung befindlichen Zucker zu 
einem Saccharat sich vereinigen kiinne. Diese Hydratbildung der Magnesia er
reicht man leicht, wenn man eine Mischung von Aetzmagnesia und Aetzkalk, 
d. h. von frisch gebranntem Dolomit anwendet. Der Kalk geht zunachst in 
Hydrat iiber und bildet Zuckerkalkliisung, hierbei wird Warme frei und diese 
nascirende Warme wird von dem Magnesiumoxyd gebunden, indem dieses 
nun Hydrat bildet. Dieses Hydrat in statu nascendi bildet, wie der Kalk, 
ein liisliches Magnesiumsaccharat und es resultirt demnach eine liisliche 
Doppelverbindung von 

XC12H22 0 11 • CaO· H20 + yC12H22 0 11 • MgO . H20. 
Setzt man nun nach einiger Zeit (5-10 Minuten) weitere Mengen von ge
branntem Dolomit, oder auch Kalkmehl allein zu, so wird aller Zucker als 
in Wasser ganz unliisliches Kalkmagnesiasaccharat ausgernllt. 
Auch der Traubenzucker bildet ein unliisliches Traubenzuckersaccharat. 

Als mit diesem Dolomitverfahren zu entzuckerndes Rohmaterial wird 
im allgemeinen jeder Zucker, aber auch jeder starkemehlhaltige Stoff zu be
trachten sein. Die Umwandlung des Starkemehls (von Kartoffeln, Kastanien, 
~Iais etc.) in Traubenzucker wird durchaus nicht in der bisher iiblichen 
Weise der Starkegewinnung und Reinigung an sich und darauf folgender 
Traubenzuckerbildung durch Kochen mit verdiinnter Saure bewirkt, sondem 
in den zerkleinerten Friichten wird direct durch Kochen mit verdiinnten 
Sauren odcr sonstwie die Ueberfiihrung in Traubenzucker bewirkt, und die 
so erhaltene Liisung zur Fallung mit Dolomit verwendet und zwar ohne vor
her irgend eine Pressung vorzunehmen. Sollen Riiben direct verarbeitet wer
den, so werden sie zu einem fast diinnfliissigen Brei verrieben, oder besser 
wird der Diffusionssaft genommen. J edoch sind es vorHiufig bei dem 
Rohzucker, im Gegensatze zu dem Traubenzucker die gross en Dolomit
mengen, die sich einem lucrativen directen Verfahren hemmend ent
gegen stellen, wahrend das Traubenzuckersaccharat nur wenig (50 Proc.) 
Dolomit erfordert. 

Was nun die VerarbeituDg der Melasse betrifft, so wird diese zunachst 
auf eine 10-14 Proc. Zucker enthaltende Liisung verdiinnt. 
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Der Dolomit muss gut, durchaus nicht todtgebrannt sein, derart, dass 
er beim Anfeuchten mit Wasser aufquillt und zerstaubt Zur Verwendung 
gelangen mit bestem Erfolge Dolomite oder dolomithaltige Kalke mit unge
fahr 25 Proc. !fagnesia. Ob diesel ben durch Thon, Kieselerde etc. verun
reinigt sind, ist einerlei, nur brennen die thonhaltigen leicht todt. Nach
dem der gebrannte Dolomit auf's feinste gemahlen und gesiebt worden ist, 
wird er der Zuckerliisung allmalig zugegeben. Wenn man 60-100 Proc. 
Dolomit (auf Zucker berechnet) zugegeben hat, je nach der Reinheit und 
dem Brande, so hat man eine Liisung, welche aus zweibasischem Kalk
saccharat, laslichen organischen und anorganischen Nichtzuckern mit den 
laslichen Kalk- und Magnesiasalzen enthalt, wahrend der Riickstand aus un
laslichen Salzen, Beimengungen des Dolomits, Kalkhydrat und Carbonat, 
!Iagnesiahydrat, Carbonat und Oxyd besteht. Es hat also bis zu diesem 
Punkte ein Eintritt del' Magnesia in die Verbindung noch nicht stattgefun
den, dagegen geht bereits die Hydratbildung der Magnesia VOl' sich, welche 
eine kiinstliche Abkiihlung der Fliissigkeit entbehrlich macht. 
Dies ist namentlich dem STEFFEN'schen Ausscheidungsverfahren gegeniiber 
ein grosser Vorteil. 

Das Abpressen ist nur notwendig-, wenn man eine Zerlegung mit Zucker
lasung nicht herbeifiihren will, sondern alles an Stelle von Kalk vor del' 
Scheidung dem Rohsaft zufiihren und saturiren will, weil hierdurch jene un
liislichen Kalk- und Magnesiaverbindungen, die bei der Saturation wieder 
zerstiirt werden, entfernt werden. 

Dem Filtrat oder der ganzen Masse lasst man 5-10 Minuten Ruhe, 
wahrend bei der Zugabe s e h r en erg is e h geriihrt werden _ muss. Alsdann 
wird mit Dolomit ausgef:i.llt, wozu man nul' noch 30-50 Proc. bedarf; hat 
man abel' nieht abgepresst, so kanu man ohne Schaden aueh jetzt Aetzkalk 
zugeben, trotzdem wird sich das Kalkmagnesiasaccharat bilden, weil von den 
friiheren Dolomitzugaben noch nicht in Hydrat iibergegangene Aetzmagnesia 
noch vorhanden ist. 

Nunmehr wird aller Zucker als Kalkmagnesiasaccharat ausgefallt. Das
selbe ist in Wasser ganz unlaslich, nicht nur schwerliislich, wie das Trisac
charat, es lasst sich unzersetzt nicht nur abgepresst, sondern sogar in del' 
UrJauge unbeschrankte Zeit aufbewahren, es tritt wlihrend der Flil\ung sogar 
bei tagelanger Unterbrechung und ohne Riihren keinerlei Riickbildung ein, 
die Urlaugen und Waschlaugen enthalten gar keinen Zucker mehr. Wlihrend 
das Saccharat des Kalkausscheidungsverfahrens beim Stehen sich erhitzt, tritt 
hier eine 'remperaturerhiihung nie ein. 

Das frisch abgepresste Kalkmagnesiasaccharat lasst sich in gleicher 
1Ienge heisser Zuckerliisung zerlegen in ein Monokalkmagnesiasaccharat, der
art, dass Magnesia und Kalk jedes auf den Zucker der Lasung berechnet, 
ein Moleciil ergeben. 1st das Saccharat einige 'rage alt, so lasst es sich 
allein nur noch durch Kohlensaure zerlegen, wieder ein ganz anderes Ver
halten, wie das des Kalksaccharats. Der Riickstand bei der Zerlegung mit 
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Kohlensaure wird bei 400 0 neu gebrannt und von neuem zur Fallung benutzt. 
Der Dolomit wird am besten in einem GROUVEN'schen Of en mittelst glii

henden Wasserdampfes (D. P. 26248; s. S. 122) gebrannt. 
Neuerung an Schnitzelmessern fiir plastischen Melassekalk 

(D. P. 22660. Zusatz-Pat. zu No. 21532*). J. BRANDT und G. W. VON NA
WROCKI in Berlin). Die versetzt angeordneten Schnitzel messer, welche sich 
besonders fiir plastischen, Melassekalk eignen, haben im Unterschied von den 
Fingermessern nur schmale Unterbrechungen der Schnittflaehe (Liicken), also 
fast voUen Schnitt. 

U e b er die Exis tenz eines vi er basischen Zucker kalke s herr
schen verschiedene, einander direct entgegengesetzte Ansichten. LIPPMANN 
(D. Zuckerind. 1883, 1695) halt seine Existenz fiir noch nicht bewiesen. 
WOLTERS (D. Zuckerind. 1883, 722) giebtdagegen eine ausfiihrHche Vor
schrift zu seiner Darstellung. Nach WOLTERS kommt es hierbei hauptsach
Hch auf zwei Bedingungen an. Der zur Verwendung gelangende Kalk muss 
bei einer bestimmten Temperatur (bei Gelbglut) nachgebrannt oder durch 
hohere anhaltende Temperatur im Kalkofen direct hergestellt sein. Man er
halt hierdurch einen sogenannten iiberbrannten Kalk, welcher sieh schwer 
IOseht. Und diese Vermeidung der Bildung von Kalkhydrat ist die zweite 
erforderliche Bedingung. Deshalb wird der Kalk auch nieht voUkommen 
fein gepulvert, sondern nur grob zerkleinert (um Wasseranziehung zu ver
meiden) in die Zuckerlosung gebracht uud in dieser erst fein gerieben. !lfan 
giesst auf den grob zerkleinerten Kalk sofort so viel einer 8-10 proe. Zucker
losung, dass auf 1 Mol. Zucker iiber 3 Mol. Kalk kommen und verreibt das 
Ganze (im Sommer unter gleiehzeitiger Abkiihlung). Das Filtrat enthalt ein 
losliehes Trikalksaeeharat. Dieser Losung setzt man noeh 1/2 Mol. Kalk 
unter Uebergiessung des grobgepulverten Kalks hinzu, verreibt wieder und 
filtrirt. Der entstehende Niederschlag soll ein Tetrakalksaecbarat sein. 

Ueber die Melasse-Entzuekerung mittelst Kalk und Alkohol 
sind von P. DEGENER (Ztschr. d. Ver. Riibenz. 1883, 351 u. 649) umfassende 
Versuche angestellt worden. Die bei diesen in Vergleieh gezogenen' Ver
fahrensind die von EISSFELDT, MANOURY, SCHEIBLER-SEYFERTH, WEINRICH und 
DREVERMANN-SOSTMANN. 

C. Das Strontianverfahren. 
Ueber das neue Strontian-Verfahren SCHEIBLER'S aussert sich LIPP

MANN (Chern. Ztg. 8, 286). 
Nach dem Zusatz-Pat. zu No. 22000**) (D. P. 26597) von C. SCHEIBLER 

werden' die Mutterlaugen yom Monostrontiumsaccharat nicht wie friiher auf 
Bistrontiumzucker verarbeitet, sondem statt dessen durch Zusatz von Me
lasse und Strontian in entsprechenden Verhiiltnissen von neuem in den 
Stand gesetzt, Monostrontiumzucker zu Hefern. Dies wird in gleicher Weise 

*) l'echn.-chern. Jahrb. 1884, S.254. .*) Techn.-chern. Jahrb. 1884, 257. 
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so oft (6-8 Mal) wiederholt, bis sich zu viel Nichzuckerstotfe in der letzten 

Lauge angehauft haben. 
Ein Gliihofen zur Darstellung von Aetzstrontian mit von 

einander getrennt in die Kammer einmiindenden Luft- und Gas-Canalen ist 

der DESSAUER ACTIEN-ZUCKER-RAFFINERIE in Dessau patentirt worden (D. P. 
26800, Zus. zu D. P. 24085; vgl. S. 122). 

N euerungen an dem unter No. 15385 patentirten V erfahren *) zur Dar
stellung von Strontianzucker aus Melassen und Syrupen (D. P. 
25218 vom 16. Mai 1883. K. STUCKENBERG in Dessau). Zur Fallung des 

Zuckers aus der Melasse wendet man anstatt 3 Mol. Strontian auf 1 :!tio!. 
Zucker 'nur 2 Mol. Strontian und 1 Mol. des billigeren Natron- oder Kali

hydrats an. Es scheidet sic,h dann das sich bildende Bistrontiumsaccbarat eben 
so vollkommen wie im ersteren Faile ab, da seine Unliislicbkeit nur durch 
die Gegenwart von Alkalien, gleichviel welcher Art, bedingt wird. Aus dem

selben Grunde scheidet sich der in den Abfallaugen verbleibende Strontian, 
welcher bei dem friiheren Verfahren nur durch Saturation mit Kohlensaure 
wiedergewonnen werden konnte, beim Erkalten fast vollstandig aus. Man 
kann die Fallung des Strontians durch Kali oder Natron auch auf die Ab
falllaugen vom friiheren Verfahren anwenden. 

Die Liislichkeit des Strontiummonosaccbarates in Wasser bei verschie
den en Temperaturen. Von C. SCHEIBLER. (N. Ztschr. Riibenz. 10, 229.) 

Zur Lage des Strontianitbergbaues bringt die Chemiker-Zeitung (1883, 
No. 99) einen Bericht. 

D. Osmose. 
Das SCHOLVIEN'Sche Verfahren der Reinigung von 

Melassekalkliisungen durch Osmose (D. P. 26739) 
hat sich nach der~ Chem,-Ztg. in der Praxis nicht be
wahrt. Das Verfahren ist folgendes: Die klaren, dunklen 
Laugen, welche bei der Darstellung von zwei- oder drei
basischem Melassekalke durch Erhitzen verdiinnter Me
lasse mit Kalkmilch nach dem Abfiltriren des Zucker
kalkes resultiren, werden Doch heiss in gewiihnlichen 
Osmoseapparaten mit Wasser von 60 0 osmosirt, wobei 
das letztere ungefabr eine doppelt so grosse Menge Salze 
und Eiweissstotfe wie bei der Melasseosmose aufnehmen, 

der Zuckerkalk hingegen so vollstandig zuriickbleiben 
solI, dass das Wasser keine Spur eiues Kalkgehaltes zeigt. 

Bei dem Osmosew endeapparate von ECKSTI;IN, 
Wi en (D. P. 22708) Hegen die Rahmen und Osmose

papiere horizontal, wahrend die Wasser- und Melassecanale 
in denRahmen vertical gerichtet sind. Die Rahmen besitzen 
mit Riicksicht auf die gleichmassige Anspannung des 

0) Techn.-chem. Jahrb. 1883, 184. 

Fig. 155. 
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beim Feuchtwerden wahrend des Osmosirens sich um etwa 20 pCt. (linear) 
ausdehnenden und in Folge dessen stark ausbauchenden Osmosepapiers anstatt 
der iiblichen quadratischen eine kreisrunde Oeffnung und abgerundete Rander. 
Die Grundrahmen B und BI, an welch en die Armatur angebracht ist, haben, 
um entsprechenden Raum des nach jeder Wendung des Apparates zu unterst 
liegenden Papiers zu schaffen, eine bedeutend griissere Hiihe als die iibrigen 
Rahmen A. 

Ein Apparat von B. HOLTKEN in Prieborn bei Strehlen (D. P. 25802) 
dient dazu, bei wiederholter systematischer Benutzung des Osmosewassers in 
drei etagenformig nebeneinander aufgestellten Osmoseapparaten demselben 
die Temperatur zuriickzugeben, welche es beim Passiren eines (des ersten 
oder zweiten) Apparates verloren hat. 

"Osmosesaccharat". DAIX und Possoz (J. fabr. suc. 20, 22) stellen 
diese neue Verbindung, welche ein hochbasischer Zuckerkalk sein soli, nach 
Osmosirung der Melasse aus dem Osmosewasser dar. Man soil auf diese 
Weise den Zucker der MeJasse sehr voJlstandig (angeblich bis zu 96-98 Proc.?) 
gewinnen. Ueber die Herstellung des Osmosesaccharats Hnden sich keine 
Angaben. 

Ueber Anwendung der "Osmose calcique Dubrunfant" berichtet 
G. STADE (D. Zuckerind. 188!, 32). Man ist jetzt in Frankreich darauf 
gekommen, den Kalk durch Chlorammonium zu ersetzen. Den alten Namen 
,,08m086 calcique" hat man auch fiir dies neue Verfahren beibehalten. 
Der Zusatz von Salmiak hat den Zweck, die Alkalien in die leicht dift'un
direnden Chloride iiberzufiihren. GJeichzeitig entstehen organische Ammoniak
salze, die bei der Scheidung mit Kalk organischsaure Kalksalze unter Frei
werden von Ammoniak geben. Die entstandenen Kalksalze werden bei der 
Saturation zerlegt. Das Verfahren wird folgendermaassen gehandhabt. Der 
Ablaufsyrup des ersten Productes wird in einem gewiihnlichen Geiasse mit 
Heizschlangen mit Chlorammonium versetzt. Auf 100 kg Syrup nimmt man 
etwa 1-1'3 kg festen Salmiak, riihrt tiichtig durch, erhitzt zum Sieden und 
befiirdert die Fliissigkeit in die Syrupreservoirs, wo sie standig auf 100 0 

erhalten und von hier den Osmoseapparaten zugefiihrt wird. In diesen wird 
der zubereitete Syrup einer starken Osmose unterworfen, indem man das 
10-12fache Volumen desselben an Wasser verbraucht, letzteres mit einer 
Temperatur von 750. Den heissen osmosirten Syrup, der, um gut arbeiten 
zu kiinnen, so dunn als irgend miiglich die Apparate verlasst, mindestens 
aber 11 ° Be (= 19'8 Balling) spindelt, kiihlt man nun auf etwa 20-35° 
ab, um denselben dann mit dem Dift'usionssaft, je nach der Arbeitsweise im 
Verhiiltnis von 10-20 auf 100 Saft zu vermischen und weiter zu verarbeitn. 

Das Verfahren von KEYR in Verbatek, Bohmen, wird von LIPPMANN 
(Chem. Ztg. 8, 305) besprochen. Die Griinsyrupe (d. h. die ersten Syrupe) 
werden ohne jeden Zusatz soweit osmosirt, dass ihre Reinheit deljenigen des 
Riibensaftes gleich wird; der osmosirte Syrup wird mit Kalkmilch aufgekocht 
und dann dem Riibensafte in der Saturationspfanne zugesetzt. Das Osmose-
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wasser wird eingedickt und nochmals osmosirt, der osmosirte Syrup besitzt 
eingedampft die Zusammensetzung einer gewiihnlichen Melasse und wird als 
solche verkauft; das Osmosewasser wird gleichfalls eingedickt und liefert, 

nach einigem Stehen centrifugirt, feste Salze und eine concentrirte Salzlauge. 

Directe Diingung mit eingedicktem Osmosewasser soll sich 
nach WAGNER (Oest. Ztschr. f. Zuckerind. 22, 114) bewahren. 

12. Herstellung und Verarbeitung von Rohzncker nnd 
raffinirtem Zucker. 

Deck- und Trockenapparat fiir Zucker. (D. P. 25533. VAN 
HAESI!NllONCK in Briissel.) Die Formen fiir die Zuckerbrode ruhen auf mit 
Abflusscanalen versehenen Schraubenspindeln, deren Muttem in einer starken, 
zweckmassig steinemen Tiscbplatte gelagert sind und deren Kopfenden einen 
Aufsatz zum Einstecken der Formen tragen, und werden durch Drehen der 

Schrauben gegen Flantschen einer iiber sie hinfiihrende Rohrleitung gepresst. 
Die Einfiihrung der Klar- und Trockenmittel geschieht unter Druck; der ver

drangte farbige Syrup fliesst durch die Schraubenbohrungen ab. 
Verfahren zum Kiihlen und Trocknen von Zucker. (V. St. P. 296042. 

H. E. NIESE und G. DINKEL, Jersey Oity, N.-J.) 
Verfahren zum Decken von Zucker nebst zugehiirigem Deckapparat. 

(D. P. 24503. A. SIEGERT in Puschkowa, Schlesien.) Die Zuckerfiillmassen 
sind in dem Deckapparate in parallelen Scheiben angeordnet, deren Zwischen
raume nach einander zur Kiihlung, Zufiihrung des Deckklarsels und Abfiihrung 

des Syrups, Abfiihrung des Klarsels und zur Trocknung dienen. 
Neuerungen an der Centrifuge hat 

J.ORTMANS in Briissel angegeben. (D. P. 22227.) 
Die Verteilung und gleichzeitige Entwasserung 
des zum Decken dienenden Dampfes geschieht 
durch den Recipientenj, ein das Halslager der 
Centrifuge umschliessendes Rohr von ovalem 
Querschnitt mit unteren Oeffnnngen k zum 
Abfluss des Condensationswassers und einem 
cylindrischen Aufsatz, welcher den Dampf in 
die Verteilungsiiffnungen f des Conus e leitet. 

Fig. 156. 

Nach MAC EACHRAN in Greenoch, Renfrew (D.P. 24545; Engl.P. 3063, 1882) 

werden Zuckersafte oder Liisungen von Rohzucker mit Manganverbindungen, 

Manganoxydul, Pyrolusit, Brannit, Hausmannit oder Mangansulfat innig durch
geriihrt und von dem sich bildenden Niederschlage und dem iiberschiissigen 

Fiillungsmittel getrennt. Das Filtrat wird mit Kalk in Pulverform geschieden, 

saturirt und wie iiblich weiter verarbeitet. 
Neuerungen in dem Trockenverfahren fiir Raffinadezucker. 

(D. P. 22684, Zusatz zu D. P. 20197.*) UWE ESMARCH in St. Petersburg.) 

.) Techn.-chern. Jahrb. 1884, 262. 

Biedermann, Jahrbncb VI. 17 
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Neuerungen an dem Apparat zur Fabrikation von Z u c k e r inS t ii c ken. 
(D. P. 23149, Zusatz zu D. P. 20805*) vom 16. Marz 1882. LEBAUDY FRERES 
in Paris.) Die Formplatten fur die Zuckerstabe bestehen aus einem Rahmen 
und beweglichen Leisten oder Rippen, welche in Zahnen der unteren Boden
platte und einer oberen entfernbaren Zahnstange Halt finden. Zwei der 
Leisten sind 7;ur Erleichterung der Herausnahme der zwischen die Rippen 
eingeklemmten Zuckerstangen keilfiirmig und daher leicht entfernbar. Der 
Syrup wird durch eine mit einem Sieb bedeckte Rinne und mit derselben 
communicirende Querlocher, welche nach Zusammenstellung der Rahmen 
Canale bilden, abgesaugt. 

Vorrichtungen zur Herstellung rechtwinkliger Zu c k er b I ii ck e vermittelst 
Centrifuge. (D. P. 25874. FRITZ SCHEIBLER in Burtscheid-Aachen.) 

Kopf- und Bodenfrasmaschine fur Zuckerbrode. (D. P. 24964. 
A. SCHIRMER in Abo, Finnland.) 

Neuerungen an Zuckermiihlen. (D. P. 24300. SOCI~TE ANONYME 

DES ANCIEliS ETABLTSSEMENTS CAlL in Paris.) 
Krystallisationsgefass fiir Kandiszucker. (D. P. 25875. FR. 

KROEGER in Coin.) Das Gefass dient zur Krystallisation eines ganzen Sudes 
anstatt der bisher dazu erforderlichen zablreichen sog. Kandispotten und ver
bleibt, obne seine Stellung zu wechseln, stets in der Kandisstube. Es besteht 
auS einem langen Kasten mit geneigtem Boden, gelochten Wand en und einer 
Vorrichtung zum Ablassen des Sturzels am unteren Ende, in welches mehrere 
mit horizontal en oder verticalen Faden bespannte Gestelle (Garngestelle) ein
gesetzt werden. Die Gestelle werden mittelst eines im Viereck gebogenen, 
durch eine Mutterschraube enger orler we iter stellbaren Eisens an die Kasten
wande gepresst und so befestigt. 

Ueber Versuche, geschwefelten Zucker zu raffiniren. (D. Zuckerind. 
1883, 1072.) 

13. Reinignng und Verwerthnng der A.bflnsswasser. 
Zur Frage der Reinigung der Abwasser von Zuckerfabriken 

macht BODENBENDER (D. Zuckerind. 1884, 408) Mitteilungen. 
Die Wasser der Zuckerfabriken sind reich an suspendirten Stoffen, als 

Rubenresten, Rubenschnitzeln, Erde, sowie an gelosten organischen stickstoll'
freien (Zucker) und stickstoffhaltigen Substanzen wie an Salzen (Sulfate, 
Chloride, Phosphate), d. h. sie enthalten aile Bedingungen, die zu einer 
raschen und energischen Zersetzung und der damit zusammenhangenden 
Bacterienbildung fiihren miissen. 1m weiteren Verlaufe dieser Processe treten 
unangenehm riechende Gase (Schwefelwasserstoff) auf. 

Wahrend Einige (z. B. A. MULLER) nur in einer sog. cellular
chemischen Methode die einzige Miiglichkeit einer vollstandigen Reinigung 
der Abwasser erblicken, und zu dies em Zwecke letztere einer miiglichst voll
standigen Garung und darauf folgenden Filtration durch Bodenschichten unter-

*) Techn.-chern. Jahrb. 1884, 262. 
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worfen sehen wollen, glauben die Anhiinger del' moleeularehemisehen 

Methoden durch ehemische Mittel auf dem Wege del' Fallung die sehiidlichen 

Stoffe entfernen zu kiinnen. 
BODENBE:lDER ist fiir eine Combination beider Verfahren. Demgemas 

waren die Abwasser der Zuckerfabriken zunaehst, und zwar miigliehst rasch, 
von den darin enthaltenen suspendirten Stoffen mechaniseh zu trennen durch 
Filtration uber Roste und vermittelst des RiicKNER'sehen Apparates.*) Del' 
breiige Schlamm ware vermittelst FowLER'scher odeI' Kettenpumpen oder Bagger
wel'ken in sog. Erdbassins behufs vollstandiger Austroeknung zu fiil'dern. Das 
Wasser ist einer ehemisehen Reinigung zu unterziehen. Naeh DRoNKEs haben 

sieh fUr die Sielwasser del' Stadt Frankfurt die schwefelsauren Salze der Thon
erde, Magnesia, des Eisenoxyds und Eisenoxyduls wie des sauren phosphor
sauren Kalkes unter Zusatz von soviel Kalk, dass schwaeh alkalisehe Reaction 
eintritt, am wirksamsten erwiesen. Naeh der Decantation der Niederschlage 

muss das Wasser uber sehwammig-e Coks von unten naeh oben filtrirt und 
alsdann einer Durehluftung auf Gradirwerken ausgesetzt werden und zu diesem 
Zweeke schwach kalkalkaliseh sein. 

Auch die gunstige Wirkung der Drainage auf an organischen Stoffen 
reiche, del' Berieselung ausgesetzte Wasser ist zum Teil einer Oxydation durch 
die Luft zuzuschreiben. 

In allen Fallen, wo die Erzielung eines miiglichst reinen Wassers mit 
Riieksieht auf die ausseren Verbiiltnisse geboten ist, ist Verfasser fiir die 

Combination del' chemischen Reinigung mit del' cellularchemisehen und 

erachtet es in diesel' Hinsieht geboten, die Abwasser del' Zuekerfabriken im 
ungegohrenen Zustande ehemisch zu reinigen, alsdann einer Garung in sehr 
grossen Bassins zu unterwerfen und dann die Berieselung vorzunehmen. In 
Consequenz dieses Gedankens waren aIle Operationen im Betriebe der Zueker
fabriken zu vermeiden, die eine Garung einsehliessen, also besonders die 
Wiederbelebung del' Knoehenkohle dureh Garung und wiirde an deren 
Stelle ein Auskoehen mit Briidenwasser zu setzen sein. Wo dagegen die 
Abw3.ssel' einer Zuekerfabrik einem wasserreichen Flusse zugefiihrt werden 
kiinnen, da diirfte die Bel'ieselung iibel'fliissig sein, und es geniigen, eine 
Reinigung dureh Fallung vorzunehmen. 

Die Zerstiirung der Zuckeralge odeI' richtiger des ZuekerpiIzes 
findet nach Beobachtungen von Professor COHN in Breslau durch Behandlung 
des Wassers mit Kalk schon bei 25-30 0 statt. Es empfiehlt sich deshalb, 
.auf das Gradirwel'k verdiinnte Kalkmilch zu pumpen, und hat die Erfahrung 

gelehrt, dass die BiJdung des Zuekel'pilzes (Beggiotoa alba) dann gar nicht 
eintritt. Allerdings wird der Pilz in seinem Auftreten hierdurch nul' local 

beschriinkt, da er in kalkhaltigem Wasser nicht gedeihen kann, wohl abel' 
sofort wieder sieh zeigt, sobald durch die Kohlensaure der Luft del' Kalk 
als Carbonat gefallt ist. Aus dies em Grunde schliesst aueh die Reinigung 

*) Techn.-chem. J ahrh. 1884, 263. 
17* 
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des Wassers nach der sog. KNAUER'schen *) ~fethode das Auftreten dieses 
Pilzes durchaus nicht aus. Uebrigens wohnt dem Pilze eine gewisse wasser
reinigende Kraft inne, da er Stickstoff- und Schwefel verbindungen in seinem 
Organismus fixirt. (D. Zuckerind. 1883, 1120.) 

Ueber Reinigung der Fabrikabwasser. Von ALEXANDER MULLER in Berlin. 
(D. Zuckerind. 1884, 297 und 410.) 

Die Verwendung des Pressschlammes der SIEGERT'schen**) K a I k s ch e i dun g 
zur Rei n i gu n g de r A b was s e r soll sich nach SIEGERT in der Praxis sehr 
bewahrt haben und zwar selbst bei schon blauen und iibelriechenden Wassern. 
(D. Zuckerind. 1883, 1236.) 

Das HULwA'sche Verfahren der chemise hen Reinigung von Abfallwassern 
hat sich bei in der Zuckerfabrik Mahrisch-Neustadt angestellten Versuchen 
sehr gut bewahrt, indem aus dem Gesamt-Schmutzwasser der Fabrik, durch 
einfache, in jeder Zuckerfabrik disponible Mittel unter Anwendung geringer 
Mengen billig zu beschaffender Reinigungsmaterialien in kiirzester Zeit ein 
farbloses, absolut klares Wasser ohne irgend bemerkenswerten Gernch odeI' 
Geschmack gewonnen wurde, welches sich wahrend der ganzen Dauer des 
Versuches durchaus haltbar und vollkommen unschadlich erwies. (D. Zucker

indo 1884, 319 und 320.) 
Das combinirte Verfahren OPPERMANN-RoTH wird mit gutem Erfolg in del' 

Zuckerfabrik Luben angewendet. (D. Zuckerind. 1884, 319.) 
Ueber Reinigung der Fabrikwasser. Von E. SOSTMANN in Minsleben. 

(D. Zuckerind. 1884, 273 und 320.) 
Das Praparat von ROB. ~fULLER & Co. in Schonebeck zur Reinigung der 

Abwasser soll eine ganz iiberrascbende Klarung und Reinigung der Abwasser 
bewirken. Nach mitgeteilten Analysen sollen iiber 82 Proc. des im Abfluss
wasser enthaltenen Stickstoffes in den Niederschlag iibergehen. (D. Zuckerind. 
1884, 361.) 

Das OPPERMANN'sche Salz zur Reinigung der Abwasser hat sich in Stobnit:-; 
ausgezeichnet bewahrt. Ueber die Zusammensetzung dieses Salzes kann bis 
jetzt noch keine Mitteilung gemacht werden. (D. Zuckerind. 1884, 429.) 

14. Die Untersuchungsmethoden. 

Zur Auswahl der Samenriibe empfiehlt GUSTAVVIBRANS in Uefingen 

folgende ~fethode: Es werden zunachst die specifisch schwersten Riiben da
durch ausgesucht, dass von der aussersten Spitze eine Scheibe abgeschnitten 
und in Salzliisungen bestimmter Concentration geworfen wird. Die so alg. 
ausreichend schwer befundenen Riiben werden quantitativ auf Zucker unter
sucht und wenn sie auch hierbei ausreichend befunden werden, als Mutter
samentrager, aus deren Samen die eigentIichen Samentrager gezogen werden, 
verwendet. 

0) Techn.-chern. Jahrbuch 1882, 317; 1883, 286; 1884, 263. ") Techn.-chern. Jahrbuch 
1883, 167. 
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Die Zuckerbestimm ung wird in oer Weise ausgefiihrt, dass von der 
gereinigten Spitze feine, 1 mm starke und ca. 30 g schwere Scheiben ab
und in eine tarirte Schale geschnitten werden. Der an dem sehr feinen 
Messer haftende Saft wird mit einem gleichfalls tarirten Stuck Fliesspapier 
.abgewischt. Hierauf kommt der Schaleninhalt samt dem Stiick Fliesspapier 
in den SOXHLET-SICKEL'schen Apparat zur Auslaugung. 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass Ruben mit hohem specifi.lchen Gewichte 
und wenig quantitativ bestimmten Zuckergehalt saftarm oder salzreich sind, 
wahrend specifisch schwere Ruben mit hohem quantitativ bestimmten Zucker
g-ehalt saft- und auch zuckerreich sind. 

Der Gebrauchswert der Rubensamen. Von A. SEMPOTOWSKI. Bis
her war es iiblich, den Gebrauchswert des Riibensamens durch Multiplication 
des Procents der Keimfahigkeit mit dem Procent der reinen Waare und 
Division mit 100 zu berechnen. Man bestimmte zu diesem Zwecke die 
Keimfahigokeit pro 100 Fruchtknauel und das Procent der fremden Bestaud
teile. Hierdurch wird jedoch der wirkliche Gebrauchswert nicht ausgedriickt. 
Da die Riibensamen nach Gewicht gekauft und vor der Aussaat nicht gezahlt, 
sondern gewogen werden, so ist es erforderlich, nicht nur die Keimfahigkeit 
von 100 Knaueln, sondern die Keimfahigkeit einer bestimmtett Gewichtseinheit 
Rubensamen zu bestimmen. Verfasser multiplicirt den auf bisherige Art und 
Weise ermittelten Gebrauchswert mit der Auzahl der Knauel in der Gewichts
einheit, dividirt mit 100 und erlangt somit den wirklichen Gebrauchswert. 
Ein Same, der ca. 112 Keime pro Gramm ergiebt, sei als "sehr gut", mit 
ea. 51 Keimen pro Gramm als "mittel" und mit weniger wie 40 Keimen 
pro Gramm entscbieden als "schlecht" zu bezeichnen. 

Schmutzprocent- Waage fur Riiben. (D. P. ~5755. PAUL REUSS 
in Artern.) Der Waage balk en der gleicharmigen Waage tragt an dem einen 
Ende eine Waagschale, an dem anderen mittelst eines Gestanges eine Wasch
trommel. Dieselbe taucht in einen an der Saule der Waage angebrachten 
teilweise mit Wasser gefiillten Trog ein, welcher sich mittelst einer Hebel
vorrichtung heben und senken lasst. Man wagt die Riiben oder Kartoffeln, 
wascht sie nach Heben des Troges und wagt sie nochmalso Aus dem Ge
wichtsverlust ergeben sich die Schmutzprocente. 

Zuckerbestimmung in ausgelaugten Riibenschnitzeln. Von 
STAMMER. (Ztschr. d. Ver. Riibenz. 34, 59). Die wah rend 1-2 Stunden ge
sammelten Proben aus jedem Diffuseur werden vermischt und das Gauze 
mittelst der SucKow'schen Schnitzelmiihle in einen salbenartigen, vollkommen 
unfiihlbaren Brei verwandelt. Ein Teil des geschliffenen Breies wird mit 
ea. 1/10 Bleiessig versetzt und die Masse nach gutem Durchmischen auf ein 
Filter gebracht. Der Brei wird nach dem Zusatz von Bleiessig anscheinend 
trocken, trotzdem aber entlasst er seinen Saft mit Leichtigkeit und in so 
heller Farbe, dass man direct polarisiren kann. Man nimmt ein 400 mm 
Rohr, erh6ht die abgeJesenen Grade urn 1/10 und findet durch Multiplication 
mit 0'13 den Zuckergehalt des Schnitzelsaftes in Procenten. Die nach 
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STAMMER'S Methode erhaltenen Resultate simI wesentlich haher als die nach 
der alten Methode sich ergebenden Zahlen. 

G. STADE (D. Zuckerind. 1884, 659) bestatigt aus eigener Erfahrung 
die zahlreichen Klagen uber die von STAMMER zu seiner kalten Alkoholpolari
sation *) empfohlene SucKow'sche Muhle. Durch Entfernung eines der zwischen 
den Zahnradern befindlichen und durch Bogendreiecke begrenzten Seiten
stUcke, welche durch Schrauben auf dem Laufer befestigt sind, und Einhal
tung einiger Vorsichtsmaassregeln erhielt er in des sen den feinsten geschliffenen 
Brei in geniigender Menge. Diese Vorsichtsmaassregeln sind: langsames. 
Einlassen der Schnitzel in die Miihle beim Beginn, sowie ganzliches Fort
fallenlassen einer jeglichen Pressung auf dieselben. Ebenso ist es zweck
entsprechend, nach Beendigung einer jeden Probe die Schnitzelmiihle nicht. 
zu reinigen. Man entfernt nul' die alten oben liegenden Schnitzel mit der 
Hand und lasst die Maschine bei neuer Probebereitung einige Zeit mit frischen 
Schnitzeln laufen, damit durch letztere die Reinigung der inneren Flache
erfolgt. 

Eine abnorme Riibe und deren Untersuchung nach del' Alkohol-Extraction. 
Von E. SOSTMANN in Minsleben. (D. Zuckerind.1883, 1121.) Die Erkenntnis~ 
(Jass aile zur Polarisation des Zuckers dienenden Methoden so lange zu 
zweifelhaften Resultaten fiihren, als man nicht im Stande ist, die Polarisa
tion durch eine andere Metbode zu controliren, hat verschiedene Versuche 
zur Auffindung einer solchen anderen Control- Bestimmung angeregt. Prof .. 
LANDOLT ist augenblicklich damit beschaftigt, auf die Eigenscbaft der Capillaritat 
eine Bestimmungsmetbode zu griinden, in der Weise, dass man die Zucker
lasung aus einer Capillarrobre abtropfen lasst und das Gewicbt einer be
stimmten Anzabl Tropfen ermittelt. Das Tropfengewicbt steht in ganz be
stimmtem Verhaltnis zu dem Durchmesser der Capillarrobre, resp. zu der 
Grosse der Abtropfflache; man hat ferner den Vorteil, durch Vergrosserung 
der Tropfenzabl, event. unter Benutzung eines elektrischen Zahlwerkes, die
Genauigkeit der Methode beliebig steigern zu konnen und endlich bewirk1r 
eine Veranderung des Procentgehaltes an Zucker eine bedeutende Aenderung 
des Tropfengewichtes, wahrend die beigemengten Salze daraufJ nul' einen 
geringen Einfluss hatten. 

DEGENER teilt mit, dass er ebenfalls, durch die Mangel der bisherigen 
Methoden veranlasst, nach einer neuen gesucht und dabei den Gedanken 
verfolgt habe, das mit dem Grade der Concentration der Zuckerlosungen 
wachsende Losungsvermogen derselben fiir Kalk zu benutzen, in der Art~ 
dass die gegebene Zuckerlasung auf das Doppelte verdiinnt und aus dem 
beobacbteten Unterscbiede des Liisungsvermogens ein Scbluss auf den Zucker
gebalt gezogen werde. (D. Zuckerind. 1884, 624.) 

Ein vereinfachtes Polarisationsinstrument fiir Fabriken wird 
von DVBOSQ in Paris nacb den Angaben von TRANNIN in Arras hergestellt_ 

*) Techn.·chern. J ahrb. 1884, 267. 
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Dasselbe soil die ganze l'ilanipulation so vereinfachen, dass man das Polari
siren jedem Arbeiter iiberlassen kiinne. (Ztschr. d. Ver. Riibenz. 1883, 858.) 

C orr e ctionsta belIe fiir den P olarisationsappara t. Von F. SACHS. 

(Ztsch. d. Ver. Riibenz. 1883, 711.) 
Ueber Riibenuntersuchungen. Von K. STAM~fER. (Ztschr. d. Ver. 

Riibenz. 1883, 44 u. 206.) 
Gehaltsbestimmung reiner wasseriger Rohrzuckerlosungen 

mittelst Brechungsexponenten. Von F. STROHMER. (Ztschr. ost. Ver. 
Riibenz.; s. auch Chemiker-Kalender, 1885.) 

Einfluss der Knochenkohle bei Zuckeruntersuchungen. Von 
L. MAROT. (Ztschr. d. Ver. Riibenz. 1883, 860.) 

Die baufige Titration der saturirten Riibensafte ist seit Ein
fiihrung der Schwefligsaure-Saturation von ausserordentlicher Wichtigkeit und 
ist man bestrebt, die ganze Operation der Safttitration zu einer moglichst 
bequemen zu machen. Einen bequernen Apparat hierfiir hat E. GREINER in 
Stiitzerbach sich patentiren lassen. (D. P. 26830.) 

Einen ahnlichen Apparat hat L. HARTMANN & SOHN construirt (Chern. Ztg. 
8,418). Zurn schnellen autornatischen Einstellen der Schwefelsaure auf den Null
punkt wird die LICHT'sche Patent-Biirette benutzt. Beirn Oeffnen eines Quetsch
hahns fliegt die Saure unten in die Biirette und lauft oben beim Nullpunkt in eine 
auf der Riickseite des Stativs befindliche Sammelflasche ab. Ein neben der 
Biirette angebrachtes Rohr entbalt die Indicatorfiiissigkeit, Corallinlosung. 

Die Bestirnmung des Wertes _ der Melasse fiir Brennereizwecke. 
Von M. BASWITZ (Chern. Ztg. 8, 504). 

Die Salzbestimmung der Rohzucker. Von H. SCHULZ (Ztschr. 
d. Ver. Riibenz. 1883, 564). 

Unterschied zwischen Colonial- und Riibenzucker. Von AUG. 
VOGEL (Bayr. Ind. u. Gew.-Bl. 21, 176). Der Riibenzueker enthalt Spuren 
von gebundener Salpetersaure und Ammoniak. Jeder Conditor weiss, dass 
Indigocarmin in hoherer Temperatur durch Riibenzucker entfarbt wird, wah
rend bei Colonialzucker zur Entfarbung viel langere Einwirkung niitig ist. 
Benetzt man Riibenzucker mit schwefelsaurer Diphenylaminliisung (auf 10 
cbem concentrirter Schwefelsaure 1 mg Diphenylamin), so entstehen einzelne 
blaue Flecke. Auch der Kalkgehalt des Riibenzuckers ist in der Regel ein 
grosserer als bei Rohrzueker. Der Colonialzucker hat in der Regel ein etwas 
hiiheres spec. Gew. Hebt man nussgrosse Stiicke Riibenzueker in einem 
hermetisch verschlossenen Gefasse !lingere Zeit auf, so nimmt man beim 
Oeffnen den eigentumlichen Gernch des Riibenzuckers wahr. 

15. Allgemeines uber Chemie der Ruben ond des 
Rohzockers. 

Einen Bericht uber die wiehtigsten, wahrend der letzten Campagne aus
gefiihrten Arbeiten auf dem Gebiete der reinen Zuckerchemie 
hat E. O. VON LIPPMANN gegeben. (D. Zuckerind. 1884, 441, 893 u. 947.) 
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Ueber das Verhalten des Kalks beim Brennen und gegen Zucker 
in wasserigen Losungen. Von LIPPMANN. (D. Zuckerind. 1884, 695.) 

Einwirkung von Kohlensaure auf Zuckerkalklosungen. Von 
M. D. LOISEAU. (C. r. 97, 1139.) Siittigt man eine 10 proc. Zuckerlosung 
bei 20-25 0 mit Kalkhydrat und filtrirt, so scheidet bekanntlich das Filtrat 
beim Erwarmen Calciumtrisaccharat, beim Abkiihlen Calciumdisaccharat aus. 
Leitet man aber Kohlensaure in die Losung bei 20-25 0 , so wird dieses 

Gas reichlich absorbirt, und wenn ein gewisser Sattigungspunkt erreicht ist, 
halten sich das gebildete Calciumcarbonat und das Saccharat gegenseitig in 
Losung, so dass weder beim Erwarmen noch Abkiihlen eine Fallung eintritt. 
Wird das Einleiten von Kohlensaure fortgesetzt, so tritt allerdings wieder 
beim Erwarmen ein Niederschlag auf, der indessen kein Trisaccharat ist, da 
er neben Zucker und Kalk viel Calciumcarbonat enthalt. 

Ueber den Einfluss, den die Behandlung der Zuckersiifte mit einem 
Strome gereinigter Luft von nor maIer Temperatur oder 65 0 auf die 
Fermentation der Siifteausiibt. Von P. CALLIBURCES. (C. r. 98,1372.) 

Ueber "Raffinose". Dieselbe wurde von BOIVIN und LOISEAU aus 
der Melasse isolirt. Die Raffinose krystallirt in weissen, durchsichtigen, 
liinglichen Krystallen von der Formel C18H32 016 + 5 H20 und hat ein star

keres Drehungsvermogen als der Rohrzucker. (Sucr. indigo 23, 96.) 
Ueber das Vorkommen von Glutiminsaure in der Melasse. Von 

VON LIPPMANN. (D. Zuckerind. 188!, 192.) Rei Gelegenheit einer Darstel
lung von Glutaminsaure, deren Vorkommen in der Melasse bekanntlich 
SCHEIBLER entdeckt hat, beobachtete LIPPMANN in der ~Iutterlauge derselben 
eine andere, in Wasser bedeutend leichter losliche Saure, und gelang es 
durch fractionirte Fiillungen mit Rleiessig, Darstellung von Rarytsalzen und 
Umkrystallisiren eine kleine Menge derselben in analysenreinem Zustand 
darzusteJIen. Die Saure krystallisirt in sehr schonen, durchsichtigen Pris
men, schmilzt bei 182 0 und ist in Wasser, besonders in heissem, leicht 
loslich; sie besitzt die Zussammensetzung: C5 H7N 0 3• Die Saure ist einba
sisch und 1st offenbar identisch mit der von SCHlJTZENBERGER in seiner Arbeit 
iiber die Zersetzung des Albumins durch Rarythydrat (Ann. chim. V, 16, 
289) beschriebenen Glutiminsiiure. 

Ueber das Vorkommen von einer dem Invertzucker iihnlich wir
kenden Substanz in den Rohzuckern der verflossenen Cam
pagne (1883/84) von H. RODEN BENDER. (D. Zuckerind. 188!, 191). Ver
setzt man die heisse Losung solcher Zucker mit einer frisch bereiteten 
FEHLING'schen Losung, so scheidet sich nicht sofort, sondern erst nach 
einigen Secunden ein gelber Korper ab, der beim Abfrltriren sich zum 
gross ten Teile wieder in der alkalis chen Kupferlosung aufliist. 

Ueber die Einwirkung von Kupferoxydhydrat auf einige Zucker
arten. Von J. HABERMANN und M. HONIG. (Monatsh. Chem. 5, 208.) 

Ueber Saccharin und Saccharinsaure. Von H. KILIANI. (Ber. 
15, 2953.) Zur Darstellung des Saccharins giebt man zu einer Aufliisung 
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'Von 1 kg invertirtem Rohrzucker in 9 I Wasser 100 g gepulvertes Kalk

hydrat und Bisst unter zeitweisem Umschutteln in einer zugekorkten Flasche 
<lie Mischung stehen. Nach zwei W oehen giebt man noch 400 g Kalkhydrat 

hinzu. Nach 1-2 JlIonaten, wenn die uber dem gebildeten Niederschlage 
stehende Fliissigkeit FEHLING'sche Lasung nul' noch schwach reducirt, wird 
die filtrirte Flussigkeit mit Kohlensaure gesattigt, del' Rest des Kalkes durch 

·Oxalsaure gerade ausgefallt und das Filtrat bis beinahe zur Syrupconsistenz 

verdampft. Nach einigen Tagen hat sich das Saccharin in reichlicher Menge 
ausgeschieden. Verf. beweist, im Gegensatze zu del' Ansicht SCHEIBLER'S, 
die Existenzfahigkeit del' freien Saccharinsaure. 

Rohrzucker aus anderen PHanzen. 
A. Ans Znckerrohr. Eine Maschine zum Schneiden von 

Zuckerrohr (D. P. 23116) von ALFRED PERRET in Roye, Somme, hat Aehn
lichkeit mit einer Hackselschneidemaschine. VOl' del' unter etwa einem 
halben rechten Winkel geneigten Schneidelade rotirt mit dem Schwungrad 
ein aus einem StUck bestehendes Doppelmesser mit bogenfarmiger Schneide. 

Elastische Zwischenstiicke, mit denen es am Schwungrad befestigt ist, pressen 
-es dabei an die Lade. Die Zufuhrung des Zuckerrobrs erfolgt durch zwei 
uber Walzen laufende, der Form des Rohres entsprechende cannelirte Riemen 
·ohne Ende aus Kautschuk, welche die obere und untere Seite del' Lade 
bilden und durch einen Spannapparat gespannt erhalten werden. Die Neigung 

der Lade und die Lange der Schnitte kann durch besondere Vorrichtungen 
beliebig variirt werden. 

Gewinnung von Zucker aus Zuckerrohr (Eng. P. 6149 vom 
23. December 1882. C. D. EKMAN in Bergvik, W. B. ESPEUT in Jamaica u. 
G. FRY in London). Zerschnittenes Zuckerrohr wird in einem Kessel unter 
Druck mit einel' Lasung von schwefiigsaurer Magnesia in uberschussiger 
schwefiiger Saure odeI' einer wasserigen Lasung von scbwefiiger Saure, welche 
:Magnesia suspendirt enthalt, gekocht. Die Fliissigkeit sol! nabezu allen 
Zucker enthalten und wird zur Entfernung del' Magnesia mit Kalk nach den 
gebrauchlichen Scheidungsverfahren bebandelt. 

Del' auf del' danischen Insel St. Thomas erscheinende "St. Thomas
Herald" aussert sich sehr enthusiastisch uber diese Erfindung, welche ESPEUT, 
-ein bekannter Pflanzer auf Jamaica, machte. 

Nach C. BLANDIN in Guadeloupe (Eng. P. 1497 vom 21. Marz 1883) 
werden die Eiweissstoffe des Zuckerrohres erst durch Dampf, heisses Wasser 
{)der heisse Luft coagulirt, und dann kommt das Zuckerrohr in die Presse. 

Del' Apparat ist ein Behalter, durch welchen das Zuckerrohr auf Ketten ohne 

Ende transportirt wird und welcher mit Injectoren zur Einfuhrung von Dampf 
versehen ist. 

Defibreur fiir Zuckerrohr. (D. P. 23488. SOCIETE ANONYME DES 
ANCIENS ETABLISSE~lENTS EXIL und A. FERRON in Paris.) Das Zuckerrohr wird 
'VOl' dem Zerquetschen in der Zuckermiihle durch zwei mit schraubenfarmig 
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verlaufender Riffelung versehene rotirende Walzen in seiner Langsrichtung 
gespalten. Es wird hierdurch das Zerquetschen des Rohres und die Extraction 
des Saftes erleichtert. 

Extraction von Z uckerrohrsaft (V. St. P. 298165 vom 6. Mai 1884. 
G. B. BOOMER, Mount Pleasant, N.-Y.). 

Herstellung von Ganzmasse aus Zuckerrohr (V. St. P. 287302 
vom 20. Juli 1883. E. C. LE BOURGEOIS, Springfield). Das Zuckerrohr wird 
zunachst einem geniigend hohen Drucke ausgesetzt, um das Zellengewebe 
aufzuschliessen. Hierauf kocht man, zuletzt unter Zusatz von Alkali, filtrirt 
und wascht mit Wasser aus. 

Zur Analyse von Zuckerrohr, Sorghum und Bagasse. WILEY 
in Washingtonerhitzt mit Wasser 1 Stunde lang in durch Patentverschluss 
verschlossenen Flaschen im Wasserbade und nimmt in der Liisung die niitigen 
Bestimmungen vor. Dies sei weit besser als das einfache Auskochen mit 
Wasser oder die Extraction mit Alkohol (Chem. Ztg. 8, 1295). 

Apparat zum Kochen von Zuckerrohrsaft (V. St. P. 297810 vom 
29. April 1884. O. H. JONES, Kortright, N.-J.). 

Verfahren und Apparat zum Lautern von Zuckerrohrsaft 
(V. St. P. 297848 vom 29. April 1884. W. A. RIGGs, New-Orleans). 

B. Sorghum-Zucker. WILEY vom Ackerbaudepartement zu Washington 
wird demnachst einen Bericht iiber die Sorghumindustrie von 1883 ver
iiffentlichen. Die allgemein verbreitete Ansicht, dass jeder Farmer sein 
eigener Zuckerfabrikant werden kiinne, stelIt er als irrig hin. Sorghum ent
halt - und dadurch unterscheidet er sich von der Zuckerriibe - ver
schiedene nicht krystaIIisirbare Zucker, deren Ausscheidung sehr miihsam 
ist. Die Rentabilitat der Sorghumzuckerfabrikation hangt wesentlich von der 
Benutzung der AbfaIIproducte abo Die abgeschiipften und sich zu Boden 
setzenden Unreinigkeiten geben einen Diinger, der dem Guano kaum nach
steht. Aus Bagasse oder gemahlenen Sorghumstengeln kann ebenfaIIs Diinger 
hergestellt werden, wenn man sie in die grossen offenen Schweinestalle 
wirft, wie dies in Rio Grande, N.-J., geschieht, oder es kann ein gutes 
Druckpapier daraus gewonnen werden; sie zu verbrennen, ist nicht iikono
misch. Aus Sorghum wird iibrigens vielmehr Melasse als aus Zuckerrohr 
gewonnen. 

WILEY hat einige gute Proben von Rum und Alkohol aus Sorghum
Melasse hergestellt. Unter giinstigen U mstanden diirfte eine GaJlone Melasse, 
die 11 Pfd. wiegt, 2'75 Pfd. absoluten Alkohol ergeben, 3'03 Pfd. 90 proc. 
Spiritus und 5'5 Pfd. Whiskey oder Rum ergeben, und wiirde man demnach 
aus jeder Gallone Melasse ziemlich eine hal be Gallone Handels-Alkohol und 
zwei Drittel GaIIonen Whiskey gewinnen kiinnen (D. Zuckerind. 1884:, 296). 

Ueber Sorghum-Zucker berichtet ferner O. HOUCK (A mer. J. of 
Pharm. 56, 256; Chem. Ztg.). Sorghum saccharatum wird schon seit 1854 
in Amerika cultivirt, aber erst seit 3 Jahren wird hieraus ein preiswiirdiger 
und marktfahiger Zucker gewonnen. Die erste griissere Zuckermiihle wurde 
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1882 in Hutcbinson in Kansas angelegt, und wurden dort wabrend der letzten 
Campagne taglicb 40 Barrel Zucker und 200 Gallonen Syrup producirt. In 
einer Probe fand HoucK: Saccbarose 92'0 Proc., Glucose 4'5 Proc., Feucb

tigkeit 1'5 Proc" Ascbe 1'1 Proc., sonstige Verunreinigung 0'9 Proc. Der 
Sorgbum·Zucker erinnert durcb eigentiimlicben, keineswegs unangenebmen 
Geruch und Geschmack an die Sorghum-Pflanze. 

C. Dattel·Zucker. Die Anpflanzungen der Dattelpalme zum Zweck 
der Zuckergewinnung baben sicb seit 50 Jahren in einigen Districten - Jessore, 
Burdwan, Baraset und Nuddea in Benpalen - ungebeuer vermehrt. Der Baum 
wird nach siebenjabrigem Wacbstum eintraglicb und bleibt so 30 bis 40 Jahre. 
1m October machen die Bauern Einscbnitte am untersten Zweig des feder
artigen Buscbes der Krone, und zwar ein Jabr um das andere abwecbselnd 
auf je einer Seite. Unter jeden Einscbnitt wird ein irdenes Gefass gestellt 
und wenn die kalten Nacbte beginnen, so fliesst der Saft langsam in das 
Gefass berab. Der Saft wird eingekocbt und geklart (Scient. Am.). p. 

Statistik. 
1. Betrieb und Production der Rubenzuckerfabriken im deutscben Zoll~ 

gebiet fur das Campagne-Jabr 1882/83. 

Zahl I: Hiervon (Sp. 2) Menge Darunter Diese 
der im I; gewannen den Saft der (Sp.5) Mengen Also 

Zoll- und Stener- Betriehe!1 I durch verar- von den (Sp, 6) von 

gewese· II mittelst Pressen, beiteten Fabriken wurden lHeklar: 
D ire c t i v b e z irk e. nen, II , , Ansschleu· griinen selbst geerutet Riiben 

Fabn- ,I DiffUSIOn I dern, Riiben gewonnen auf 
ken II }wfaceriren Tonnen. Tonnen. Hektar. 100 kg 

1 --2 -:1--3 - 4 5 --6-- -7-- --8-

Prov, Sachs en . 134 
II 

131 3 3522020 2295071 1 65032 352'9 

" 
Schlesien 53 51 2 1308754 19.5885 6655 294'3 
Hannover 31 ,I 31 - 760475 544617 15225 357'7 

Ue"br. prenss. Direct.i vbezir ke 62 I 56 6 1476115 278693 9169 304'0 
Bayern,Wiirttemberg, Baden 8 I 8 - 158186 53490 1633 327'6 
Braunschweig. 30 

I 

28 2 697651 1 552780 15530 355'9 
Anhalt ........ 31 29 2 609527 408054 11832 344'0 
Die anderen Directivbezirke 9 9 - 214426 120042 4186 286'8 

Menge der gewonnenen Aus 100 kg Aus 100 kg 
Zur Dar-Fiillmasse versteuerter Riiben wurden stelluug 

I I wurden gewonnen: erzielt von 1 kg 
Roh· Z oil· nnd Steuer- zucker I 

FUll· I 
und hieraus 

Rohzucker 
Fiill· waren an 

D ire c t i v be z irk e. aller Melasse (Sp. 12) Roh- Me· Riiben masse Pro·! 
lasse erforder-ducte : 

m~'1 
Roh· Me· zncker 

lich zucker lasse 
Tonnell. TOllllell. Tonllell, kg kg kg kg kg kg 

1 9 --10-1-1- -12- "'1314 15 16 17 

Provo Sachsen . 436311 333084 77114 12'39 il 9'46 2'19 76'34 17'67 10'57 
, Schlesien 162101 119494 33596 12'39: 9'13 2'57 73'72 20'73 10'95 

Hannover 102989 79504 18214 13'54! 10'45 2'40 77'20 17'69 9-57 
U e"br. preuss. Directivbezirke 185495 138315 33392 12'57 9'37 2'26 74'57 18'00 10'67 
Bayern,Wiirttemberg, Baden 23433 17348 5481 14'81 10'97 3'46 74'03 23'39 9'12 
Braunschweig. 869291 69516 12262112"46 9'96 11'76 79'97 114'11 10'04 
Anhalt ........ 73238 57431 11841 12'02 9'42 1'94 78'42 116'17 10'61 
Die anderen Directivbezirke 27012 20473 4405 12'60 9'55 2'05 75'79 16'31 10'47 
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2. Einnahme vom Zucker im deutschen Zollgebiete in den Oampagne
Jahren 1871/72 bis 1882/83. 

Menge Brutto- Bruttoertrag der Eingangsz611e Gesamt- Riick- Nettoertrag der 

der ver- ertrag Brutto- vergii- Steuer uud des 
Cam-

a) von b) von ertrag der tungen Zolls 
steuer- der raffi- Roh- c) von zu- Steuer u_ fur aus- uber-pagne- gefuhr-ten Ruben- nirtem zucker Syrup des Zolls haupt auf den 

jahre_ Zucker u_ Farin 
sam men 

(Sp_3 u_ 7) ten (Sp_ 8 Kopf Riiben steuer Zucker minus 9) 
1000 kg 1000 uIt 1000 uIt 1000 uIt 1000 uIt 1000 uIt 1000 uIt 1000 uIt 1000 uIt uIt --- --2- --3- --4- --5- --6- --7- -----9- --- -1-1-1 8 10 

1871/72 2250 918 36014-7 3819-1 7579-9 1099-2 1 
12498-2 48512-9 3322-2 45190-7 1-12 

1872/73 3181551 50904-8 3746-4 2341-4 1039-7 7127-5 58032-3 3225-8 54806'5 1-33 

1873/74 3528764 56460-2 4844-4 2019-4 915-2 I 7779-0 64239-2 3592-9 60646-3 1-46 
1874/75 2756745 44107-9 4230-1 2139-0 848-5 7217-6 51325-5 1650-7 49674-3 1'18 
1875/76 4161284 6(;580-6 4358-0 588-5 725-6 5672-1 72252-7 9003-5 63249-2 1-49 
1876/77 3550037 56 800-6 2312-6 244-0 797-3 3353-9 60154-5 11618-2 48536-3 1-13 
1877/78 40909li8 65455-5 1474-2 279-8 615-1 2369-1 67824-6 18009'1 49815-5 1-15 

1878/79 4628748 74060-0 1170'1 367-1 574'6 2111-8 76171'8 25627-1 50544-7 1"15 
1879/80 4805262 76875-5 893-5 401-7 434-3 17295 78605-0 24399-5 54205'5 1-22 
1880/81 6322203 101164-0 679-5 303-4 498-1, 1481-0 102645-0 56496-5 46148-5 1-12 
1881/82 6271948 100351-2 660'1 361-0 496-9 :, 1518-0 101869-2 44992-2 56877-0 1-26 
1882/83 8747154 139954-5 631-0 568-7 530-4 II 1730-1 141684-6 73507-6 68177'0 1-51 

3. Zuckerverbrauch im deutschen Zollgebiete fur die Oampagne-Jahre 
1871/72 b i s 1882/83. 

Production I Einfuhr I Ausfuhr Verbrauch von Zucker 

von Zucker, Zusammen von Zucker, auf Rohzucker reducirt, 

Campagne- von I auf auf uberhaupt 

I 
Rohzucker I Spalte 2 u_ 3 Rohzucker 

jahre_ Rohzucker reducirt *) reducirt *) (Spalte 4 auf den Kopf 
minus 5) 

I 
Tonnen_ kg 

1 2 I 3 II 4 I 5 I 6 7 

1871/72 186442 49633 
II 

236075 14276 221799 5-51 
1872/73 262551 27085 289636 17938 271698 6-6 
1873/74 291041 28953 319994 21655 298339 7-2 6-7 
1874/75 256412 27691 284103 10813 273290 6-5J 
1875/76 358048 21253 379301 56121 323180 7-6 
1876/77 289423 12506 301929 60354 241575 5-6\ 
1877/78 378009 8883 386892 96778 290114 6'7 
1878/79 426155 7971 434126 138077 296049 6-7 6-4 
1879/80 409415 6584 415999 134485 281514 6-3J 
1880/81 555915 5607 561522 283904 277 618 6-8 
1881/82 599722 5733 605455 314410 291045 6-4 
1882/83 835165 6601 841766 472552 369214 8-2 

12jiihriger 
Durchschnitt 404025 17375 421400 135114 286286 6-7 

1m Deutschen Reich betrug in metro Oentnern ausgedruckt, die 

an Zucker 
" Starke. 

Waarengattung 

Einfuhr Ausfuhr 

vom I vom 1_ Juli vom I vom 1. Juli 
1. Januarbis 1883 bis 1. Januarbis 1883 bis 
Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 

cember 1883_ 1884_ cember 1883_ 1884_ 

.1 39 112 I 345271512630315780681 

. 16128 11 829 73061 93844 

*) Bei Reduction der Zuckerfabrikate auf Rohzucker sind folgende Verhiiltniszahlen angewandt: 
100 kg Rohzucker = 100 kg Riibenzucker = 90 kg Raffinade, Kandis u_ a. harter Zucker = 182 kg Syrup. 
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XXIII. Starke und Starkezucker. 

A. Starke. 
I. RohmateriaI. Ueber die 'Jiir die Starkefabrikation wichtigen Ver

an d eT ung end e I' K a rto ff e I n in den verschiedenen Reifestadien stellte 
SAARE eine Reihe von Versuchen an, bei denen 4 Kartoffelsorten, Seed, 

Daber, Champion und Redskinnedflourbal von 8 zu 8 Tagen in der Zeit yom 
6. Aug. bis zum 1. Oct. zur Untersuchung gelangten, und bei denen durch 
zahlreiche Messungen neben den chemischen Veranderungen besonders die 
U nterschiede in den Mengen grosser und kleiner Starkekorner *) wah rend del' 
verschiedenen Reifeperioden festgestellt wurden. Als Resultate del' Unter
suchungen sind anzufiihren: Wahrend del' Heife del' Kartoffeln nimmt das 

Gesamtgewicht del' Ertrage, das Gewicht del' einzelnen Knollen, die Grosse 
del' Zellen, das spec. Gewicht, die Trockensubstanz, del' wahre Starkegehalt. 
(Starkegehalt nach MARCKER abziiglich des in del' Kartoffel vorhandenen 
Zucker + Dextrin als Dextrose), del' Procentgehalt an grossen Starkekornern 
(iiber 21 Mikromillimeter Durchmesser) constant zu, del' Nichtstarkegehalt 

(Zucker + Dextrin als Dextrose bestimmt und auf Starke umgerechnet) con
stant abo Bei Benutzung del' Kartoffelwaage ist fiir Zwecke del' Starke
fabrikation von dem in den zugehiirigen Tabellen angegebenen Starkegehalt 
bei reifen Kartoffeln 1·5 Proc. als Nichtstarke abzuziehen. Daber und Cham
pion sind faserreicher und mit dickerer Zellmembran versehen und geben 

daher grossere Verluste in del' Piilpe. Die an grossen Starkekiirnern reichste 
Sorte von den untersuchten war Seed. (Z. f. Sp. 1884, 191.) 

Ueber Kartoffelcultur etc. siehe Capitel "Spiritus". 
Einen kleinen Apparat zur Bestimmung del' Starke in den Kar

toffeln direct durch Reiben, Auswaschen und Messen del' freigemachten Starke 
construirte GUNTHER, Neustadt i. Mklg. (Z. f. Sp. 1884, 93). 

Bestimmung del' Starke in Getreidearten s. unter Spiritus S. 309 f. 
2. Apparate nnd Methoden der Stiirkefabrikation. Eine Maschine, 

welche sowol zum trocknen Reinigen und Sortiren, als auch zum Waschen 
von Knollenfriichten benutzbar ist, construirte J. G. F. GiiRLT in Dobeln. 
Dieselbe besteht aus zwei in einander gesteckten konischen Leistentrommeln, 
welche auseinander genom men weite Zwischenraume zum Sortiren, in einander 
gesteckt, enge Zwischenraume zum Waschen darbietcn. Eine federnde Klopf
einrichtung verhindert ein Einklemmen del' Kartoffeln (D. P. 23590). 

Andere Neuerung-en an Waschmaschinen sind von R. BERGREEN, Roitzsch 
bei Bitterfeld, durch Einfiigung von Zwischenwanden zwischen Riihrfliigel 

und nachfolgender Abteilungswand zur Verlangerung des Weges del' Kar
toffeln (D. P. 24502) und von F. W. HERING in Osterfeld bei Weissenfels, 

durch Anbringung von Biirstenvorrichtungen vorgenommen (D. P. 21358 r 
21359; 21362 und 22716). 

') Techn.- chern. J ahrb. 1884, 273. 
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J. FISCHRR in Wien. Apparat zum Abwassern und Schlammen. 
Die bei g in den mit Wasser gefiillten 
Apparat a einlaufende, Starke oder Hefe 
enthaltende Fliissigkeit wird durch das 

1- Riihrwerk f in Bewegung erhalten, wo-
• durch die leichten Teile, HiUsen etc. 

nach oben befiirdert werden und bei h 
ablaufen, wahrend sich die Starkemehl
kiimer am Boden des Gefasses absetzen 
und continuirlich abgelassen werden. Durch 
das Schauglas c kann man den Verlauf 
controliren. Die bei h abgehende noch 
Starke enthaltende Fliissigkeit wird in 
ein zweites Gefass a' geleitet, in dem 

die Bewegung des Riihrwerkes langsamer ist u. s. w. (D. P. 26237.) 
ED. WILHELM, Buffalo, bewirkt eine eben solche Trennung in einem 

unien konisch zulaufenden Cylinder. Das abfliessende Starkewasser wird dann 
mit Alkali en behandelt. Bei Herstellung yon Mischsyrupen wird der rohe, 
noch mit Gyps gemengte Maisstarkesyrup mit Rohrzuckersyrup gemischt und 
erst dann filtrirt. (D. P. 23104.) 

W. H. UHLAND in Leipzig. Combinirter Walzenstuhl fiir Starke
fabrikation. Das Starkegut geJangt aus einem Aufgabetrichter a mittelst 

Fig. l ' . einer Speisewalze bunter 
gleichzeitigem Zufluss yon 
lauge- oder saurehaltigem 
Wasser durch ein Rohr l' 

auf Vorquetschwalzen c c1, 
wird in einem Mischwerk d d 
zu einer gleichartigen ~Iasse 
durchgearbeitet, durch einen 
langgestreckten, yon zwei 
langenSchlitzen durchbroche
nenHahn e und breiteRinnen 
gleichmassig in Form eines 
breiten Fliissigkeitsbandes 
iiber zwei Feinmahlwalzen
paare YerteiIt und schliesslich 

durch ein zweites Mischwerk noch einmal durchgearbeitet. Die Achsenlager 
A der Walzen ruhen in Gleitbahnen G und werden durch am Biigel B be
festigte Federn D, durch die Handradspindel H regulirt, elastisch an ein
ander gedriickt. (D. P. 24303 yom 18. Februar 1883.) 

Um die wellenfiirmigen Bewegungen in der centrifugirten Masse 
zu Yerhindern, bringen FESCA und ~IAHLICH, Berlin-Giessmannsdorf, hori
zontale Querwande an. (D. P. 21629 und 26115.) 
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Das Trocknen der Starkebliicke nimmt LOUIS MAICHE, Paris, in 

einem mit Abteilungen versehenen verticalen Cylinder im luftverdiinnten 

Raum bei 25 0 C. VOl'. (D. P. 23355.) 

A. POLSTER trocknet in einem Apparat, in dem die Starke auf Rahmen 

gebreitet allmalig und durch einen Strom warmer Luft hindurch gehoben 

wird. (D. P. 20232.) 

Nach SAARE geniigt wedel' ein 4 m langes einzelnes Cylindersieb, 

noch ein einzelnes Bottichbiirstensieb zum Auswaschen deR Reibsels. Zwei sol

cher Apparate verrichten es abel' vollstandig. Zur Controle wascht man die Piilpe 

durch ein Haarsieb aus, sam melt und wagt die Starke. (Z. f. Sp. 1883, 

1021 u. 1884, 216.) 

ANGELE halt die gleichmassige Beschickung der Reibe und Siebe 

durch Anbringung eines Regulators fiir erforderlich. (I. c. 1884, 216.) 

In verschlammten Sieben fand SAARE immer einen hefeartigen Pilz. 

Gegenmittel sind schwefligsaurer Kalk und Schwefelaure. Seidengazesiebe 

reinigt CURDES durch Vorhalten vor den Probirhahn am Dampfkessel. (I. c.) 

Der Mahlgang macht aus dem Reibsel nach SAARE bei einer Tages

arbeit von 20 Wispeln Kartoffeln pro Tag 11/2 Centner Handelsstarke mit 

20 Proc. Wasser frei. (I. c. 215.) 

Zur Reinigung des Wassers eignen sich Kiesfilter von GERSON, Ham
burg und Papierfilter von PIEFKE. Nach HOLDEFLEISS muss das Wasser fiir Starke

fabriken frei von Eisen und suspendirten organischen Stoffen sein. Diluvial

und Tertiarsand eignen sich am Besten als Filtermasse. (I. c. 1884, 219.) 

Rentabilitatsberechnungen finden sich fiir eine Maisstarkefabrik 
CLw. 1883 No. 80), fiir eine Fabrik trockener und nasser Kartoffelstarke 
(Z. f. Sp. 1883, 1037 u. 1884, 111), fiir eine Reisstarkefabrik (Zeitschr. fiir 
landII'. Gewerbe 1883, 191). 

3. Verwertung der Riickstiinde. Nach einem Versuche von SCHULZE

BILLERBECK verlor Piilpe beim Einmieten in 7 Monaten 35·47 Proc. 
Protein, 32·95 Proc. Faser, 33·51 Proc. Starke, 35·18 Proc. sonstiger stick
stofffreier Bestandteile und 31·60 Proc. Asche. Die saure Piilpe enthielt 

0·335 Proc. Milchsaure und 0'230 Proc. Essigsaure. (Z. f. Sp. 1883, 1056.) 
Die beste Art des Einmietens bespricht SCHULZ - PETERSHAGEN. (I. c. 

1884, 217.) 

Ein Vermaischen der Piilpe erweist sich wegen des zu hohen Wasser
gehaltes als nieht ausfiihrbar. (I. c. 1883, 1002.) Es wird daher vor

gesehlagen, die Faser dureh Verrotten erst zu zerstiiren. (I. c. 1884, 575.) 

Nach KAPPERS in Sappemeer, Holland, wird aus dem F ru ch twa sse I' 

del' Kartoffeln durch Erhitzen das Eiweiss abgeschieden, mit frischcr 

Kartoffelpiilpe versetzt, entwassert, in Kuchen geformt und getrocknet, 

urn als Viehfutter zu dienen. (D. P. 26202.) 

Genauere zahlenmassige Mitteilungen iiber sein Verfahren der A b s c h e i
dung des Proteins chlammes aus dem Fruchtwassermitsaurer Dextrinliisung 
(mit Schwefelsaure gekochter Piilpe) macht KETTE. (Z. f. Sp. 1883, 662.) 
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Bei Versuchen iiber die Menge des durch verschiedene Agentien aus 
Fruchtwasser gefallten Eiweissschlammes und die sich davon leicht ab
setzende Menge fand SAARE, dass Kalkwasser, schwefligsaurer Kalk und einfaches 
Aufkochen zwar Ausscheidungen veranlassen, welche aber nur sehr wenig ab
setzen. Dagegen setzte sich bei Benutzung von Schwefelsaure (nach KETTE 
ca. 2 I cone. Schwefels. zu dem Fruchtwasser von 1 Wispel Kart~ffeln) in 
6 Stunden 5'5 kg Protein pro Wispel Kartoffel, bei Zusatz der HaIfte 
Schwefelsaure und sofortigem Erhitzen auf 50 0 R. 8 kg und nach Verdiinnen 
des Fruchtwassers auf die Halfte nach 24 Stunden bei ruhigem Stehen 
3'5 kg Protein ab (Z. f. Sp. 1884, 220): 

CZECZETKA kocht das Fruchtwasser unter Zusatz von Essig auf; die Piilpe 
stampft er unter Zugabe von Viehsalz ein. (Z. f. Sp. 1883, 604.) 

Ueber seine Methode der Berieselung mit StarkeabfIusswassern 
mit aufgepfliigten Bassins oder fahrbaren Schlauch en macht GERSON Mittei
lungen. (Z. f. Sp. 1883, 723 u. 1884, 57.) 

Das Versauem berieselter Wiesen ist am Besten nach HOLDEFLEISS durch 
Liiftung des RieseIIandes zu bekampfen, d. h. abwechselndes Rieseln und 
Trockenlegen. (Z. f. Sp. 1884, 221.) 

Die bei der Starkefabrikation abfallenden Weizenschalen macht W. 
DAMMANN, Halle a. S., dadurch haltbar, dass er sie in Centrifugen und in er
warmter Luft trocknet und mahlt. (D. P. 24011 vom 31. Jannar 1883.) 

Die Riickstande der Maisstarkefabriken erzeugen nach ZUNDEL eine 
der KnochenbriichigkeitahnIiche Krankheit beim Vieh. (Journ. de I'agricult.1883.) 

4:. Theoretisches. L. SCHULZE fand auch fiir Weizenstarke, wie 
SALOMON fiir Reis- und Kartoffelstarke, die Formel C6HIOQ5 als die richtigste 
durch Polarisation, Reduction, Bestimmung des spec. Gewichtsder ver
zuckerten Starke und durch Elementaranalyse. (J. f. pro Ch. 1883, 311.) 

Nach W. H. SYMONS wird die Unterscheidung der Starkearten 
durch QueIIung dadurch erleichtert, dass man nicht die Beobachtung der 
Quellungstemperatur in Wasser vomimmt, sondem zu je 0'1 gr. Starke 
1 cbcm Natronlauge von 0'5-1'5 Proc. setzt und beobachtet, bei welcher 
Starke der Lauge Quellung eintritt. Je haher die Quellungstemperatur, 
urn so mehr Natronlauge ist erforderlich. Nur bei Hafer- und Cassavestarke 

ist es umgekehrt. CA. d. Ph. 1883, 73.) 
In seinen Beitragen zu der genaueren Kenntnis der SUrke

karner kommt BR. BRUKNER zu der Ansicht, dass die schon im kalten 
Wasser lasliche, mit Jod sich blau farbende Substanz des Starkekomes oder 
(NASSE'S) Amidulin und die von C. NAGELI mit Speichel ausgezogene und 
Granulose benannte Substanz identisch sind. Ebenso halt er das Amidulin 
und W. NAGELI'S Amylodextrin fiir identisch, und die mit Jod sich rot 
farbende Erythrogranulose BRUCKE'S als durch eine Beimischung von Erythro
dextrin zur Starke erhalten. (Sitz.-Ber. Wien 1883, Novemberheft.) 

5. Untersuchung der Starke. Bei einer Priifung der Angaben des 
BLOcH'schen Feculometers zur Bestimmung des Wassergehaltes der Starke 
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fand SAARE, dass das Instrument bei verschiedenen Prima· Handelsstarken 

gegeniiber der Trockensubstanzbestimmung bei 120 0 1-5'8 Proc. zu viel 

Wasser, bei Schlammstarke bis 3'8 Proc. zu viel oder bis 7'3 Proc. zu wenig 

Wasser anzeigte. Von vier Stiirkesorten abgewogene, genau 10 gr absol. 

trockener Starke entsprechende Mengen zeigten im Feculometer 92'5-100 
an. Die Grundlage des Instrumentes ist also falsch und dasselbe fur Handels
zwecke unbrauchbar. (Z. f. Sp. 1883, 898.) 

Eine neue .Methode der Bestimmung des Wassergehaltes in 
Kartoffelstarke des Handels grundet SAARE auf den U mstand, dass das Vol. 
Gew. von 30 Proben auf abso!. Trockensubstanz bezogen 1'647-1'653 bei 
14 0 R. war, im Mittel constant 1'650. Bringt man 100 g Starke in einen 

250 cbcm-Kolben, mischt mit Wasser von 14 0 R., lasst 1/2 Stunde in 

Wasser von 14 0 R. stehen, fullt auf und wagt, so erhalt man eine Zahl, 
die aus einer beigegebenen Tabelle das sofortige Ablesen des Wassergehaltes 
der Starke gestattet. Der Vorteil der Methode ist die Schnelligkeit der Aus
fuhrung gegenuber dem Trocknen. Die grasste Differenz gegeniiber der Trocken

probe war 0'5 Proc. Fur andere Starkesorten sind besondere Tabellen zu 
construiren. (Z. f. Sp. 1884, 550.) 

BONDONNEAU sucht einen Fehler, der durch Zuckerbildung beim Tro ckne n 
sa ure haiti ge r Stark ep ro b en entstanden und 2-3 Proc. betragen soli, 
dadurch zu beseitigen, dass er die gewogene Probe mit Wasser anriibrt, mit 
Ammoniak neutralisirt, bei 40 0 C. vortrocknet und endlich bei 115 0 bis 

zum constanten Gewicht erhitzt. (C. r. 1884. 98, 153.) SAARE weist da

gegen nach, dass die Zuckerbildung beim Trocknen saurer und mit Schwefel
saure bis zu 0'1 Proc. versetzter Starke viel zu gering ist, urn }<'ehler in der 
Wasserbestimmung verannlassen zu kiinnen, und dass die Neutralisation mit 
Ammoniak ihren Zweck verfehlt, da die nachher getrocknete Starke doch 
wieder sauer reagirt und Zucker enthalt. (Z. f. Sp. 1884, 595.) 

B. Starke zucker. 
1. Starkeznckerfabrikation mit Malz. Die Darstellung der Mal

to s e im grossen fuhrt L. CurSINIER wie folgt aus: Das Wasser ist am besten 
destillirtes, urn aile Pilze fern zu halten. Das Rohmaterial fiir krystallisirte 
:lIaltose: reinste Starke, fiir Syrup: J\Jehl, Kartoffeln und Getreide, geschroten. 
Zum Verzuckern dient ein wassriges lIfalzextract, hergestellt aus Griinmalz 
odeI' bei niedriger TeIllperatur getrocknetem lIIalz durch Weichen in dern 
·1 fachen Gewicht Wasser bei 30 0 C. und }<'iltration. Die Riickstande dienen 

zur Bereitung besonderer Bierwiirzen. Zur Aufliisung der Starke wird diese 
mit dem doppeJten Gewicht Wasser angeriihrt, mit dem Extract von 5 Proc. 

Malz gemischt, zugleich mit der zehnfachen Gewichtsmenge Wasser von 90 0 

durch ein besonders eingerichtetes Sieb geschlagen und die Starke durch 
Einleiten von Dampf vollstandig gelast, indem die Temperatur von 75 auf 
90 0 steigt. Zur Verzuckerung wird auf 40 0 gekiihlt, unter Zusatz von 
Malzextract (10-15 Proc. Malz der verwendeten Starke) bei 40-50 0 bis 

Biedermann, Jahrbllch VI. 18 



274 Starke und Starkezucker. 

zum Verschwinden der Jodreaction (2-3 Stunden) erhalten, wenn Syrup, 
12-15 Stun den, wenn Krystallzucker dargestellt werden soli. Dabei darf 
keine Saure entstehen. Bei Verarbeitung von Getreide wird der Saft abgepresst, 
dureh ein OIdham"Farquharfilter geklart nnd von 4 auf 20 0 B. eingekoeht, dann 
noeh mehrmals filtrirt und dureh Kohle geklart und auf 40 0 B. eingediekt. Der 
Krystallzucker soli 80 Proe. Zucker enthalten. (Franz. P. 156348.) 

2. Stiirkeznckerfabrikation mit Sauren. In einem Vortrage iiber 
"Reform und Zukunft der Starkezuekerfabrikation", vergleicht 
SOXHLET die Coneurrenzfahigkeit des Starkezuekers mit dem Rohrzueker, wo
bei er zu dem Sehluss kommt, dass der erst ere den letzteren in vie len Fallen 
verdrangen wiirde, wenn seine Reindarstellung erreieht wird, dass derselbe 
indes in seiner jetzigen Form Gefahr laufe, ganz verbrauehsunfahig zu wer
den, wenn sich ihm sein Hauptabsatzgebiet, die Brauerei, ebenso versehliesst, 
wie es die Weinfabrikation schon gethan hat. - Die Mittel zur Erreichung 
der Reindarstellung liegen zunachst im Arbeiten mit viel verdiinnteren Mai
schen (20 Pro c.) bei Druck und zeigten Versuche im Kleinen, dass sich bei 
Einwirkung von 9 TIn. 1/2 proc. Schwefelsaure auf einen Theil wasserfreier 
Starke 41/2 Stunde bei 1 Atmosphare Druck der hiichste Reinheitsquotient 
mit 95 Proc. erzielen liisst, dass dagegen schon bei Anwendung der Halfte 
Fliissigkeit und trotz Steigerung der Sch wefelsauremenge auf 1 Proe. nur ein 
Reinheitsquotient von 90 Proc. erreicht wird. Die Herstellung eines Pro
ductes mit hiichstem Reinheitsquotienten ist aber die erste Bedingung der 
mit allen Krliften anzustrebenden Gewinnung krystallisirten Traubenzuckers 
(Z. f. Sp. 1884, 195). 

Zum Entfarben krystallisirten wasserfreien Traubenzuckers 
wird nach TH. VON KORVIN-SAKOVICZ und D. ROSENBLOM in Warschau 
(D. P. 24181) die durch Kreide neutralisirte Starkezuckerliisung auf 45 0 

abgekiihlt, mit iibermangansaurem Kalium in einer lfenge von 0·2 Proc. 
der angewendeten Starke versetzt und von dem entstehenden braunen Nie
derschlage samt den Resten des Gypses durch die Filterpressen befreit. 

3. Theoretisches nnd Untersnchnngsmethoden. In einer Arbeit iiber 
die Starke und ihre Verwandlungen unter dem Einflusse anorgani
scher und organischer Sauren kommt F. SALOMON zu folgenden Er
gebnissen: 1. Die zur Erkennung und Bestimmung der Starke, Dextrose und 
Maltose notwendigen Daten sind vorhanden und stehen auf fester Grund
lage. 2. Das Dextrin und die "liisliche Starke" sind weiter zu untersuchen, 
da die fiir ihre siehere Charakterisirung unerlasslichen Merkmale nur dureh 
wenige Versuche begriindet werden konnten. 3. Die Verzuckerung der Starke 
durch verdiinnte Schwefelsaure ist nicht als eine Spaltung des Moleciils in 
Zucker und Dextrin aufzufassen, wie l-foSCOLOS seiner Zeit behauptet hat, 
sondem beruht, wie schon PAYEN feststellte, auf einer gradweisen Umwand
lung. Nach den im Laufe def Arbeit gesammelten Erfahrungen steIlt der 
Process sich so dar, dass die Wirkung der Schwefelsaure zuerst darauf hin
ausgeht, dass wahrscheinlieh aus der Vereinigung mehrerer Gruppen C6H lO0 5 
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bestehende Starkemoleciil zunachst in die einfacher zusammengesetzte losliche 

Starke und dann in das noch einfachere Dextrin iiberzufiihren. Dieser Vor

gang Yollzieht sich ungemein schnell, so dass die zweite Phase des Processes, 
die Hydratisirung des entstandenen Dextrins, al80 die Zuckerbildung fast 
gleichzeitig ihren Anfang nimmt. Da die Zuckerbildung sehr innig sowohl 
mit def Zeitdauer, als auch mit der Concentration der angewendeten Saure 

verkniipft ist, so zwar, dass die doppelte S1iuremenge in der Zeiteinheit eine 
doppelte Menge Dextrin in Zucker iiberfiihrt, so hat man sich den Vorgang 
ahnlich dem Aetherbildungsprocesse vorzustellen. Verdoppelt man die Menge 

der Schwefelsaure, so geht der Process noeh einmal so schnell vor sich, 
d. h. in der Zeiteinheit wird die doppelte Quantitat des Dextrins in Zucker 

umgesetzt; verdoppelt man die Menge der Starke, so wird der Process in 
demselben ~Iaasse in die Lange gezogen. 4. Die durch Einwirkung ver
diinnter Schwefelsaure auf Starke gebildeten Korper sind der Reihenfolge 

nach: a) losliche Starke, b) Dextrin, c) Dextrose. Die Bildung von Maltose 
ist nicht anzunehmen. 5. Die Verzuckerung der Starke durch organische 
Sauren verlauft genau in demselben Sinne wie sie durch unorganische Sauren 
herbeigefiihrt wird. Die organischen Siluren (Oxalsaure, Weinsaure, Citronen
saure) wirken bedeutend schwacher, erzeugen aber keine anderen Producte 
als losliche Starke, Dextrin und Dextrose (J. f. pro Ch. 1883, 28, 82). Mus
CULUS bekampft verschiedene Punkte besonders 3 dieser Arbeit, wogegen 
SALOMON sich verteidigt (1. c. 49G). 

Bei Einwirkung von 20 procentiger Essigsaure auf Reis
s tar k emit wie ohne Druck hnd 1. SCHULZE nach 4 Stunden fast nur 
Dextrin a (BO~DO~~EAU), wiihrend bei weiterer Einwirkung der grasste Teil 
desselben in Traubenzucker verwandelt wird (I. C. 311). 

Die vollstandigste Verzuckerung der Starke fiir analytische Zwecke 
erhielt ALLIHN bei 11/2 stiindiger Einwirkung 2 proc~ntiger Salzsaure. Con
centrirtere Saure zersetzt den anfangs gebildeten Zucker weiter. (Z. d. d. 
Ver. f. Riibenz. 1883, 789.) 

Nach E. FISCHER bildet das Phenylbydrazin mit den Zuckerarten, 
besonders Dextrose und ~faltose schwerlosliche Verbindungen, die zum Nach
weisdienen konnen (Ber. 1884, 579). 

C. SCHMIDT & COBENZLE versuchten die Reindarstellung der unvergarbaren 
Substanz im Slarkezucker und erhielten ein weisses, zerfliessliches Pulver, 
dem sie den Namen Gallisin und die Formel cl2n24olO gab en, und dessen 

spec. Drehungsvermogen je nach der Concentration aj = 77'32 - 82'76°, 
dessen ReductionsYermiigen gegen alkalische Kupferliisung rund halb so gross 
als dass der Dextrose ist. Sie stellten dann noch verschiedene Verbindungen 
des Gallisins dar (I. C. 1000). 

E. FLECHSIG stellte den C e 11 u los e z u c k er durch Eintragen von Baum

wolle in cone. Schwefelsaure, Inversion nach dem Verdiinnen mit Wasser 
und Concentration der mit Baryt neutralisirten Liisung bei 90 0 rein dar und 
wies seine ldentitiit mit Dextrose nach (Z. f. phys. Chern. 1883, 510). 

18* 
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278 Starke und Starkezucker. 

Aus der Statistik des Waarenverkehrs des Deutscben Zollgebietes ergeben 
sicb fiir Starke, Starke zucker und Dextrin folerende Ausfubrziffern: 

Starke, 

Jabr 
Kraftmehl, Puder, 

Arrowroot 
100 kg 

1872 52500 

I 
1873 64000 
1874 70500 
1875 84500 

I 1876 120500 
1877 179000 , 
1878 302000 
1879 344500 
1880 347689 
1881 376496 
1882 425396 
1883 264426 

I 

Starkezucker, Dextrin, 
StarkezuckersYl1lp etc. Starkegummi 

100 kg 

11050 
22800 
54 000 
29550 
42300 
83000 

135500 
12! 000 
133218 
160368 
206505 
174314 

100 kg 

I -

I 
-
-
-
-
-
-
-

6787 

I 
8870 

10169 
13300 

I 

(Z. f. Sp. 1884, 516.) 
SAARE. 

Anhang: Stiirke nnd Starkezucker in den Vereinigten 
Staaten. 

J. POLSON und J. HARLEY, PAISLEY, ScbotIand (Ver. St. P. 285067 VOID 
18. September 1883), be ben als Nacbteil der jetzigen Handelsstarke das 
leicbte Zerfallen der grossen Brocken in kleine Kriimel hervor, welches von 
zu scharfem Trocknen berriihrt. Ein weiterer Fehler, welcber durch Trocknen 
in beisser Luft erzeugt werde, sei der unangenebme Gerneh und Geschmack, 
welcher solcher Starke anhafte. Sie wollen den U ebelstanden abhelfen, indeID 
sie ihre Starke in Kammern troeknen, welehe fortwahrend mit Dampf be

laden sind. Die feucbte Starke wird schwach erwarmt, bevoJ' sie in den Of en 
gelangt, damit sieh nicht die Wasserdampfe auf der kalten Starke eondcL.Siren, 

TH. NORTON, Detroit, Mieh. (Ver. St. P. 285654 vom 25. September 1883), 
dampft hochconvertirte Traubenzuekerliisungen auf 41-42 0 B. und kiihlt auf 
750 F. Eine kleine Menge Krystalle wird zugefiigt, um die Krystallisation zu be
fiirdern. Sobald die Masse anfangt, dick zu werden, wird auf 1500 F. erhitzt, 
bis der Zucker gescbmolzen. AIsdann wird ar in Pfannen mit durchIiichertem 
Boden der Krystallisation iiberIassen. Man Iasst den nicht krystalIisirtim Teil 
abtropfen und befreit sehliesslich den KrystalIkucben vom Rest der Mutter
lauge durch Absaugen auf Gyps oder and ern poriisen Platten. 

H. KREBS, Wilmington, Del. (V. St. P. 288245 vom 13. November 1883), will 
das mit Sauren eingeweichte Getreide fiir das dry process, Verfahren bis zur Con
version in CyJindern aufbewahren, weIche, auf Schienen hangend, hin- und 
herbewegt und durch Rippen leicht entleert werden kiinnen. Auf diese 
Weise umgeht er das Aufbewahren und Reifenlassen in Haufen auf Boden. 
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W. UNDERHILl" Brooklyn, N. Y. (Y. St. P. 294530 vom 4. Marz 1884), lasst 

sich eine bestimmte Anwendungsweise der schwefligen Saure patentiren. Bekannt 

ist, dass man schweflige Same in verdiinnter Liisung zum Einweichen des 
Getreides anwendet und dass KINGSFORD (Y. St. P. 280044) *) schweflige 

Saure in den gemahlenen Starkebrei vor dem Sieben einfiibrt. UNDERHILL 
zieht es vor, die Starkemilch nach dem Sieben und vor dem Ueberlaufen

lassen uber die Tische mit schwefliger Saure zu behandeln. Zwei Uebel
stande scheinen der Metbode anzubaften, erstens, wenn nicht genugend 
schweflige Saure eingefiibrt wird, so wird die Garung nicht viilIig unter
driickt, und zweitens, wenn zuviel angewandt wird, wird sich die Fliissigkeit 
auf den Tischen kaum bearbeiten lassen. 1m Patent 294531 vom 4. Marz 

1884 beschreibt derselbe Erfinder das Schwefeln der Fliissigkeit, welche ab
lauft am Abilussende der Tiscbe nacb dem Absetzen der Starke. Er bringt 
diese auf 3-60 B., fugt die scbwefJige Saure hinzu und gewinnt nun weitere 
Starke durch nochmaliges U eberlaufenlassen uber die Tische. Die abgesetzte 

Starke vom ersten Ueberlauf muss aufgeschaufelt und von neuem von Un
reinigkeiten befreit werden. Diese Methode hat sich lange vorher als un
praktisch bewiesen und ist mit grossen Verlusten verkniipft. 

P. H. GRUN:"1E, Glen Cove Mfg. Co. (V. St.P. 296000 vom 1. April 1884), be
nutzt zur Entfernung des Wassers (80 Proc. und mehr) aus dem groben Abfalle 
der Maisstarkefabriken eine Presse mit zwei oder mehr Doppel walzen. Das nasse 
Material gelangt auf einem Drahtsiebe ohne Ende zwischen die beiden Walzen
paare, und es wird beim Durchgang das Wasser herausgequetscht. Die Oberilache 

der beiden unteren Walzen versieht er mit Rinnen, urn den Ablauf des Wassers 
zu erieichtern. Eine Triebwelle mit Stirnrad dreht die beiden Walzenpaare. 

L. BARBIER, Besanyon, (V. St. P. 299900 vom 3. Juni 1884), glaubt die Ei
weiss- und die sonstigen stickstoffbaltigeu Korper der Filtrate des dry process
Yerfahrens mit Kohlensaure fallen zu kiinnen und lasst sich diese Ent
deckung patentiren. 

Davenport, Jowa. P. RADENHAUSEN. 

XXIV. Wein. 

1. Die Rebe. 
Neue Reben. Die knollentragenden Reben von Co chinch ina halt 

CARRIlmll fiir identisch mit den sog. Sudanreben und teilt eine genauere 
Beschreibung der ersteren mit (J. d'agr. prato 1883, I, 308). Eine Cultur 
derselben in Frankreich ist aber nach P. SOL gar nicht moglich (1. C. 573). 
Ueber eine sehr fruchtbare, Hasseroun genannte, dem Teinturier ahnliche 
Rebe in Algerien bericbtet CHABASCOLON (WI. 1883, 153). Die k a uka

sische Traubenart Sapperavi halten R. ROTHE (Gil. R. 1883, 153) und 
S. SCHARRER (WI. 1883, 321) fiir anbauwurdig und fahig, den guten fran-

*) Techn.·chern. J ahrb. 1884, 284. 
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zosischen Rotweinen gleichkommende Producte zu erzeugen. Zwei per
sis ch eRe b sorten, von denen die eine sehr diinnschalig und kernlos ist und 
A8kery genannt wird, empfieblt BERNAY (WI. 1883, 296). Von ostasiati
scben echten Vitisarten beschreibt F. v. THUMEN (nach PLANCHON) ge
nauer: Viti8 amurensis Rupr., Viti8 bryoniaefolia Bunge, V. ficifolia Bunge, 
Viti8 Coignetiae Pull., V. {lexuo8a Thungb. und die sog. Yeddo-Rebe (WI. 
1883, 385). 

Bodenbearbeitnng nnd Diingung. Bei Neuanlagen von Wein
be r g e:n steIlt FEUTRIER durch reihenweis verteilte und gleichzeitig ent
ziindete Dynamitpatronen Pflanzlocher fiir die neuen Reben her (WI. 1883, 
18). Bei der Fortsetzung seiner Versuche iiber Einfiihrung von Kunst
diinger an Stelle des Stallmistes*) fand STUTZER auch fiir das Jahr 1882 
eine giinstige :Ernte nach QualWit und Quantitat von mit Kunstdiinger ge
diingten Reben (Wb. 1883, 79). Giinstige Resultate erhielt NIPPGEN bei 9jah
rigen Versuchen mit folgender Diingung: 300 Ctr. Stall mist in 3jahrigen 
Zwischenraumen pro Morgen nebst 4 Ctr. ZIM~IER'schem Weinbergsdiinger 
und Kopfdiingung mit 4 Ctr. Kainit jedes zweite Jahr (Wb. 1883, 35). 
DESBOIS bringt bei jedem Stock 1/2-11 eines Gemisches von 1/4 Harn mit 
% Wasser zur Zeit der Knospenbildung, von 1/3 Ham mit 2fa Wasser zur 
Zeit der Bliite, und zur Zeit der beginnenden Traubenbildung unter (WI. 
1883, 440). Weniger giinstige ResuJtate mit Kunstdiingern wie STUTZER 
erhielt P. WAGNER bei umfangreichen Versuchen (Oen. J. V, 4). 

Erziehung. Nach lOjahrigen Erfahrungen, welcbe NESSLER von 30 Wein
bauern eingeholt hat, bewahrten sich kreosotirte Rebpfahle gut und 
erteilten dem Weine daran gezogener Trauben keinen Beigeschmack (W ocbenbl. 
Baden 1883,160). Als Bindemittel wird Raffiabast empfohlen (Wb. 1883, 
19). Das Impragniren vorher mit Dampf unter Druck bebandelter Reb
pfable mit KupfervitrioI empfiehlt RITTER (Oen. J. V, 9). 

MANDUIT empfiehlt fiir kleinere Anpflanzungen Reb e nan Spa Ii ere n 
in 2 m Enfernung und 2·5 m in die Hobe vertikal zu zieben (WI. 1883, 74). 
Die grossen Erfolge des We in bau es im San d e der Mittelmeerkiiste (Aigues
mortes) schreibt DE DAMPIERRE der Capillaritat und dem Wasserreichtum des 

an Niihrstoffen armen Bodens zu (Wh. 1883, 153). Zur Erzielung gross-
I 

bee rig e r T r a u ben baIt v. BABO ausser der Auswahl der richtigen Sorten 
z. B. weisser Gutedel, ein Bescbneiden der Trauben von 14 zu 14 Tagen 
und Ringeln der Reben fiir zweckmassig (WI. 1883, 290). 

MiiLLER-TBURGAU bespricht die Stellung der Geizen zu den gewiihn
lichen Ruten oder Loden beziiglicb ihrer Unterscbiede. Die physiologiscbe 
Bedeutung der Geizen beruht in der Aufgabe, fiir eine ausreicbende Er
nahrung der Rebe zu sorgen, wenn die Scbaffenskraft der alteren, in der 
Nahe der Trauben stehenden Blatter gegen den Herbst bin abnimmt. Des 
Weiteren bericbtet Verf. uber den Ausfall von Versucben, welcbe angestellt 

') Techn.-chern. Jahrb. 1884, S_ 286. 
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wurden zur Prufung des Verfahrens, nach dem die aus altem liolz ausge

triebenen Triebe auf 6 Augen zuruckzuschneiden sind. Das Verfahren ergab 

einen Minderertrag von bis zur Halfte an Trauben und dies Resultat hat, 

wie Verf. nachweist, seine Ursache darin, dass die genannten Triebe in 

ihrcn Knospen bereits die Anlage von Gescheinen trugen (Wb. 1883, 9). 
Bei der Anzucht aus Samen erhielt J. GERSAK nur mit Riparia sauvage 

giinstige Erfolge (80 Pro c.) (Wl. X, 15, 1). 
H. GOETHE fand, dass die untersten Ruten eines Rebstockes, wenn sie 

wahrend des Sommers unten mit lockerer Erde behaufelt werden, Wurzeln 

bilden. 1m nachsten Fruhjahr kann man sie vom Mutterstocke abtrennen 

und durch krautartiges Propfen in den Spalt veredeln (WI. XV, 135). Nach 

MiiLLER-THURGAU werden auch individuelle Eigentiimlichkeiten der Reben 

durch S c h n itt re ben fortgepflanzt, weshalb er diese stets von den besten 

Stiicken entnommen wissen will (Wb. IX, 163). Weil die Callusbildung 

stets an der an der Basis des Rebstiickes befindlichen Schnittflache auftritt, 

so fiihrt derselbe Verf. die Veredlung in der Weise aus, dass er das Edel

reis in normaler, die PropfunterJage in umgekehrter Lage, mit der oberen 

Seite nach unten vereinigt und pflanzt (Wb. IX, 103). Eine von ihm 

" Stu r z reb en- Met hod e" genannte Veredlungsweise beschreibt v. BABO 

(WI. XV, 265). 
Ein Instrument zum Propfen mit gabelfiirmigem Einschnitt (greffe 

en fourche) odeI' nach englischer I\Iethode erfand VILLADARY (J. d'agr. prato 

1883, I, 282). Eine Zusammenstellung seiner Erfolge beim Propfen mit den 
Instrumenten von PETIT und LEYDIER giebt OBERLIN (Wb. 1883, 2). 

Aus einer Reihe von Versuchen uber Bastardirung von Rebsorten 
schliesst IIIrLLARDET: Alle Varietaten des europaischen Weinstockes sind im 
Stande, mit allen amerikanischen Arten von Vitia ohne Ausnahme zu bastar
diren. Schon von der erst en Generation ab kann man Bastarde erhalten, 
welche mit grosser Widerstandskraft gegen PhylJoxera und Pilze begabt sind 
(Wb. 1883, 84). 

Da von verschiedenen Autoren Kalkzusatz als fiirdernd fiir das 
Auskeimen mancher Samen gefunden wurde, so wird ein solcher Zusatz 

auch fiir die Rebzucht aus Samen angeraten (Wb. 1883, 23). 
Feinde (ler Rebe. Die Re bla us dehnt ihre unheilvolle Thatigkeit 

noch immer stetig weiter aus, wenn auch dank der energischen Maassregeln, 

welche gegen sie ergriffen wurden, in weniger schnellerem Maasse. In 

Deutschland fanden sich bei Erfurt und im Ahrthale neb en den alten Herden 

einige neue Infectionsstellen (Wb. 1883, 148, 131, 139). 
In Frankreich zeigte sich die Reblaus zum ersten Male in drei bisher 

verschonten Departements, Cantal, Indre-et-Loire, Vendee et Alante -Vienne. 

1m ganzen sind bisher von etwa 2 Millionen ha Rebland ca. 760000 ha 

vernichtet, 640000 ha befallen, aliel' noch nicht yernichtet (J. d'agr. prato 
1883, I, 316). Der Staat verausgabte im Jahre 1882 etwa 1'5 Millionen Frs. 
zur Bekampfung der Reblaus. Die Syndikate, weIche durch Selbsthilfe die 
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Bekampfung bewirken, auch vom Staate subventionirt werden, mehren sich 
dauernd. Der Schwefelkohlenstoff-Transport geniesst grosse Ermassigungen 
(WI. 1883, 439). 

In Niederosterreich wurden 6 neue Herde (Wb. 1883, 120 und 
Wien. I. Z. 1883, 519), in Steiermark in 22 Gemeinden (Wb. 1883, 148), 
in Ungarn an 36 Stell en neue Infectionsstellen gefunden (Wi en. I. Z.1883, 
550 etc.). Auch in Serbien (Wb. 1883, 148), der Schweiz (I. c.) und 
Italien (Wb. 1883, 41 und 129) und in Weintreibereien Englands (Obst
garten 1883, 284) fanden sich neue Infectionsgebiete. 

Von iiberseeischen Landern sind es Californien und einige Provinzen 
Australiens, welcbe auch von der Reblaus heimgesucht werden (Wb.1883, 
148 und J. d'agr. prato 1883, I, 279). 

Ueber das Winterei der Phylloxera und seine Bekiimpfung, TARGIONI
TOZETTI (J. de l'agr. 1883, I, 377) und BALBIANI (I. C. 379). 

Die BekRmpfung der Phylloxera mit chemiscben Mitteln bewegt 
sich teils in den bereits bekannten Verfahren mit Schwefelkohlenstllff und 
Sulfocarbonat, teils tauchen immer wieder neue Mittel und Mittelchen auf. 

Zwei Apparate zur Aufbringung von Schwefelkohlenstoff, "La 
viticole", grosser und schwerer, und "La vigneronette", leichter gebaut fiir 
steile Gegenden, sind von GUT}IACHER construirt und der Bescbreibung nach 
im wesentlicben dem fruher beschriebenen *) Apparat "Sulfureuse" abnlich 
(J. d'agr. prato 1883, II, 158). 

Zur Wirkungsweise und richtigen Anwendung des Sulfocarbonates 
wird mitgeteilt, dass seine Wirkung zweifellos sei, der Erfolg bei starker 
Infection sich aber erst nach Jabren zeige·, dass das Insecticid gefabrIos zu 
jeder Zeit, am besten aber im April, Mai und Juni untergebracbt wiirde, in 
welcher Zeit die Reblaus sicb der OberHache nilbere. Um Tauschungen und 
Misserfolgen zu entgeben, sei aber das Sulfocarbonat nur nach Analyse mit 
einem Gehalt von 18 Proc. Kali und 12 Proc. Schwefelkohlenstoff zu kaufen 
(J. d'agr. prato 1883, II, 165). Zur Bestimmung des letzteren eigne sich der 
Apparat von GELIs (s. d. Bericht 1882/83, 288), welchen FALrBRES dadurch 
verbessert und in seinen Resultaten sicberer gemacht hat, dass er den 
Scbwefelkohlenstoff unter Zugabe von Benzin abscheidet. 

Ueber giinstige Erfolge mit Sulfocarbonaten bericbten P. MOUILLEFERT 
aus dem Merloc (J. de l'agr. 1883, II, 22) und CULERON aus Siidfrankreicb 
(I. C. 101). 

Das von MAUDON empfohlene Phenol in 1 Proc. Losung*) todtet nach 
CATTA die Pbylloxera nur dann, wenn es auch die Wurzeln beschildigt (.J. 
d'agr. prato 1883, II, 200). MAUDON fuhrt dagegen gunstig ausgefallene Ver
sucbe aus der Praxis an und hillt die Einwirkungsdauer bei CATTA'S Ver
sucben ful' zu kurz (I. C. 262). 

Ein Verfahren zur Vertilgung der. Reblausund. anderer schildlicher In
.secten durch Verwendung von Pyridinbasen wurde J. RUTGERS (Wien) 

.) Techn.-chem. J ahrb. 1884, 288. 
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patentirt (D. P. 24295). Diese Basen werden aus dem bei 80-250 0 sieden

den Teil des Steinkohlenteeriils nach der Reinigung mit Natronlauge durch 

Mineralsauren abgeschieden und in fester Form oder in wassriger Liisung 

an die Weinstiicke gebracht oder in den gelockerten Boden gespritzt. Auch 
die Salze kiinnen Verwendung finden. Auch die in demselben Product vor
kommenden Chino'lin- und Anilinbasen sollen Verwendung finden 

(D. P. 2-5223). 
Das Verfahren zur Vertilgung von Pilzkrankheiten und schiidlichen In

secten, insbesondere der Reblaus in Weinpflanzungen u. s. w. durch ein Ge
menge von Moo s t 0 rf mit Age n tie n verschiedener Art von L. STARCK, 

Mainz, besteht darin, dass er die Insecticide: Naphtalin, Schwefelkohlenstoff, 
Teerwasser von lIIoostorf aufsaugen liisst und an dem Weinstock zwischen den 
Wurzeln unterbringt. Bei den leichtfluchtigen Insecticiden (Schwefelkohlen

stoff) wird ein solches Moostorfbriquet mit einer Papierhiille umgeben und 

erst nach der Unterbringung mit einem gabelfiirmigen Instrument durch

stachen (D. P. 26509). 
E. DOMERGUE, Besseges, mischt Talg und Oel zu gleicben Gewichts

teilen und bringt dazu 1/20 des Gewicbtes Pikrinsaure. Das syrupartige 

Gemisch wird an den Wurzelstock der Rebe gebracht (D. P. 21635). 
. Angeregt durch MAUDON'S Versuch mit Pbenol (s. oben) suchte P. DE 

LAFITTE aufzufinden, in welcher Weise ein in den Stamm der Rebe einge
fuhrtes Gift (er nabm des leichteren Nachweises wegen Kupfervitriol) sich 
in der Pflanze verteile und kam zu dem Schluss, dass ein Teil aufwiirts in 

die Stengel und Blatter, der andere abwarts in das W urzelsystem steige 
(J. d'agr. prat. 1883, II, 199 ff.). MOUILLEFERT bekiimpft diese Angaben, 
welche sich der Tbeorie vom auf- und absteigenden Saft anschliessen und 
meint, dass das Kupfervitriol nur durch Zerstiirung der Zellen in die Wurzeln 
gelangt sei (I. c. 521). 

Die wasserhaltende Kraft verschiedener Bodenarten mit Bezug auf ihre 
Bedeutung fur das Unterwassersetzen von Weinbergen untersuchte P. 
PICHARD bei 19 verschiedenen Mischungen von Thon, Kieselsand und Kalk
sand und fand dass die Art der Mischuug einen Maassstab dafur abgiebt, ob 
ein Boden nach der U eberschwemmung 50 Tage lang mit Wasser gesattigt 
bleiben wird; dass aber ausser der Bodenanalyse ein directer Versuch mit 
einem zu beurteilenden Boden das sicherste Mittel seines Geeignetseins fur 
die Submersion abgiebt (C. r. 1883, 97, 301). 

Eine VOn HERmIANN-LACHAPELLE, Paris, construirte Dampfmaschine zum 

Bewassern der Rebberge empfiehlt DUBOIS (J. d'agr. prato 1883, I, 642). 
Andere tierische Rebschiidlinge. Mit dem von NESSLER angegebenen 

Mittel zur Vertilgung des H eu - nnd Sa ue rwur m es*) erzielte THOMAE gun
stige Erfolge (Zeitschr. d. Ver. nassau. Land- u. Forstwirte 1883, 246). 

Die Raupen der Nachtscbmetterlinge Agrostis Artici, A. segetum und 
Noctuca aquilina vernichten die Triebe der Reben in Graubiindten nnd an 

') Techn.-chern. Jahrb. 1884, 289. 
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der Mosel (Wb. 1883, 120). L. GLASER fand am Bodensee als Zernager del' 
Triebe den Dickmaulriissler (Otiorrhynchus rauG'Us) , den Dickleibriissler 
(Eneorrhinus geminatus), den grauen Obststichler Peritelus griseus und den 
nebelgrauen Rindenreiber Liophloeus nubilus (D. landw. Pr. 1883, 488). 1m 
Departement Deux-Sevres fand LICHTENSTEIN den Springschwanzer Smynthurus 
Latr. im Gard A. V ALITTE eine Art grauer Heuschrecken, Locusta ephippiger, 
welche Blatter und Trauben zerfrassen und nur durch Bestreuen dieser Reb
teile mit einer Mischung von Schwefel und Kalk zu 'vertreiben waren (WI. 
]883. 424). 1m Oberelsass fand OBERLIN die riitJiche Larve von Cecidomyia 
vitis Miot, Blattwurm, welche die Blatter in Gallen bewohnt, die spater aus
trocknen, ausfallen und das Blatt durchliichert zuriicklassen (Rhg. W. 1883, 
137). In Algier schiidigt del' Erdfloh die Reben erhebJich. Bekampft wird er 
nach LESNE durch Aufstreuen eines Pulvers aus den Kiipfchen von Pyre
thrum Willemoti (Insectenpulver) (J. d'agr. prato 1883, II, 153). 

Pllanzliche Parasiten. Ein gegen Oidium, Mehltau und Anthracnose 
zu verwendendes, aus einer Mischung von Schwefel, Gyps und Eisensulfat 
zusammengesetztes Mittel empfiehlt J. LAURE unter dem Namen Fungivore. 
MILLARDET fand bei Priifung seiner Wirksamkeit, dass es das Oldium be
deutend energischer bekampft als Schwefel allein, dass es gegen die Anthrac
nose besonders bei ihrem verspateten Ausbruch (Juni-Juli) wirksam ist, da
gegen zur Verhinderung des MehIthaus in solchen Mengen verwendet werden 
muss, dass es praktisch nicht verwendbar ist (J. d'agr. prato 1883, I, 553). 

Nach F. VON THUMEN ist die in Frankreich als "Pourridie" Wurzel
faule, bekannte Rebkrankheit einmal dem Pilze Roeslel'ia hypogaea, dann 
aber dem von R. HARTIG beschriebenen Pilze Dematophora necatrix zuzu
schreiben (WI. 1883, 193). An den Beeren von griinem VeltIiner beob
achtete E. ~IACH schwarze Flecken, welche von Macrosporium uvarum her
riihren. Nebenbei fanden sich Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum 
und Fusidium uvarum (WI. 1883, 30). Die in einigen Districten Ruma
niens auftrelende Rebkrankheit zeigte sich als nicht von der Reblaus, son
dern von einem Wurzelschimmel herriihrend (1. C. 67). Ausser den bisher 
an der Rebe entdecklen 4 Septoria-Arten (S. ampeZina und S. vitis auf 
griinen und S. falx und S. Muggenburgie auf abgestorbenen Blattern) fand 
PASSERINI in Parma zwei neue Arten, die er S. Vineae und S. tomipora 
nannte. Der erstere Pilz bildet am Rande der Blatter eine dichte Reihe 
rotbrauner Flecken, auf deren oberer Seite sich die schwarz en Perithecien 
Dnden. Del' andere zeigt sich an Ranken als kleine schwarze Punkte, 
welche die Perithecien sind (WI. 1883, 457). 

Andere Gefahren fUr die Rebe. Urn bereifte Reben zu retten, welche 
erliegen, wenn del' Reif an del' Sonne auf taut, begiesst sie HUIN vor Sonnen
aufgang mit Wasser (J. d'agr. prato 1883, I, 710). Einen "Frostschirm" fiir 
Reben construirte SCHARER, Neunkirchen, Schweiz (Rhg. W. 1883, 80). Die 
in Oesterreich bekannte Abnormitat "die Gablerkrankheit" del' Rebe und 
ihre Abwehr bespricht RATHAY (Obstgarten 1883, 279). Bei Untersuchungen 
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uber den "Sonnenbrand" der Trauben fand MULLER, Thurgau, dass eine 
Temp. von 44' C. genugte, urn unreife Trauben zu tiidten, und dass sie bei 
urn so niedrigeren Graden dazu fahig ist, je wasserreicher die Beere ist. 
(Wb. 1883, 143). Zur Bekampfung des Abfallens (Abriihrens) der Trauben
bliiten, welches durch bei niederer Temperatur verminderte BiIdung und Zu
fuhrung von Nahrstoffen zur BIute bedingt wird, empfiehlt derselbe Verf. 
Ringeln der Rebe und U e berspringen einer Dungung, sowie langen Schnitt 
(Wb. 1883, 89). 

2. Most. 
Aus Studien iiber die Veranderung der Trauben wahrend der 

Reife schliesst C. AMTIIOR: 1. Der Extractgehalt der aus unreifen Beeren 
gekelterten Weine ist h6her, als der aus reifen Trauben bereiteten. 2. Aus 
unreifen Trauben bereitete Weine haben einen hiiheren Phosphorsauregehalt, 
wei! derselbe schon im }fost hoch ist und bei der Zuckerarmut des letzteren 
die Hefe wahrend der Garung weniger Phosphorsiiure aufnimmt. 3. Da in 
den Samen das Verbiiltnis der Phospborsaure zur Asche constant 1: 31/2 bleibt, 
trotzdem Asche und auch Phosphorsaure bei der Reife constant zunehmen, 
da es ferner im Moste constant 1 : 91'2 bleibt, obwobl die Ascbe bei der Reife 
constant bleibt, so muss eine gewisse Aschenmenge des Mostes in den Stamm 
hiniiberwandern. Aus den gleicben Griinden ergiebt sich, dass ein TeiI der 
an Phosphorsaure gebundenen Basen, besonders Kali, frei werden und mit 
andern Sauren, so mit der freien Weinsaure, sich verbindet. (Bied. C.-BI. 
1883, 542.) 

E .. MACH fand seine im Jahre 1881 gemacbte Erfahrung bestatigt, dass 
ungiinstige Vegetationsverlialtnisse, namentlich iibergrosse Trockenbeit iu. 
der Zeit, welehe diebt vor die Farbung der Beeren fallt, den Proeent
gebalt des Mostes an Nicbtzucker herabdruckt. (WI. 1883, 16.) 

Die kernlosen Beeren sind nacb MiiLLER-THURGAU zwar kleiner als , 
die normalen, reifen aber friiher und entbalten mebr Zucker und weniger 
Saure. (Wb. 1883, 95.) 

Analysen von Rosinen teilt B. HAAS mit. (WI. 1883, 145.) Der Oelgebalt 
der Kerne betragt nacb demselben Verfasser 10-19 Proc. (WI. 1883, 73.) 

KAYSER bat in den BIattern mit Stielen von Vitis vinifera bis zu 2 Proc. 
derselben an Rohrzucker gefunden, in den Beeren dagegen keinen. (Ldw. 
V. St. 1883, 761.) 

Be we gun g s m e c ban ism us fUr den Pressstempel einer K e I t e r von 
D. LrLLE, Troncens, Frankreicb. (D. P. 27123.) 

Quetsch- und Durcbseihmaschine fiir Obst mit zwei konischen 
Schraubenwalzen von M. GORGELS, Ham·en. (D. P. 24930.) 

Zur Erwarmung von Most oder Wein in Nachgarung auf die Tem
peratur von 20 0 R. Hisst y. BAno ihn yom Fass in eine verzinnte Kupfer
blase, die er heizt. Der warme Wein striimt ins Fass zuriick, der kalte in: 
die Blase und bald ist die gewiinscbte Temperatur erreicbt. (WI. 1883, 3.) 
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H. HORST erhitzt zum gleichen Zwecke einen Teil des Mostes auf 40 bis 
50 0 C. und fiigt ihn zur Hauptmenge. (Wb. 1883, 155.) 

Bei Versuchen iiber den Einfluss der Temperatur auf die Gahrung 
des M 0 s t e s rand IliiLLER-THURGAU als giinstigste Temperatur der garenrlen 
Masse 20-24° C., wozu eine Anfangstemperatur des Mostes von 15 0 C. 
geniigt. Urn aus sehr siissen ~Iosten Siissweine zu erhalten, ist eine hohe 
Temperatur der garenden Masse zu wahlen. (Bied. C.-B!. 1883, 783.) 

Zur Conservirung trocknete NE~IECEK Trauben, brachte sie zwischen 
Hirse in Thontiipfe oder Fasser, welche er luftdicht verschloss. (Obstgarten 
1883, 286.) 

Die Analysen von 46 aus Trauben (Elsasser) selbst gewonnenen 
Mosten teilt WEIGELT mit. (Oen. J. V., 73.) 

Analysen von Beerenweinmosten, in Geisenheim a. Rh. ausge
fiihrt, teilt der "Obstgarten" 1883, 188 mit. 

3. Wein. 
a) WeinbereitulIg uud .bebantllung. Auf eine Verschlusspforte 

mit Aufsatzrohr fiir Lagerfasser, welche ein allmaliges Entweichen der 
Kohlensiiure durch ein Spundventil gestattet, erhielt H. W. MULLER in Militsch 
(Breslau) das D. P. 21504. 

In Cleveland (Ohio) sollen vollstiindig dichte Fasser aus Holzfaser
s t 0 ff hergestellt werden. (Wien. 1. Z. 1883, 693.) 

Eine Fasspipe, welche aus Schlauchansatz am Boden des Fasses be
steht und am Ende durch Kugelventil bei verticaler Stellung geschlossen, 
bei horizontaler geiiffnet ist, beschreibt Oest. 1. W. 1883, 107. 

Pasteuri
sifungs - Ap
parat von W. 
RICHTER,Berlin. 
Der urn hohle 

. '" , Achsen K dreh-

bare A pparat 
zum Pasteurisi
ren undWieder
abkiihlen von 
We in mittelst 
Dampf; Wasser 
oder Luft be
steht aus dem 
Cylinder a und 
dem als Heiz
oderKiihlmantel 
dienenden Ge-

fass g, welche beide durch ringfiirmige sog. Schellen f in einander befestigt 
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sind. Der dureh die Achsen ein- und austretende Dampf stromt, urn nicht den 

Cylinder direct zu trefi'en, auf die Wand 8 und zerteilt sich so, den ganzen 

Cylinder umspiilend. Die Drehung und Fixirung des Apparates· geschieLt 

mittelst des Schraubenrades m und der Schraube n. 1m Knierohre 0 ist ein 
Controlthermometer q eingesetzt. (D. P. 23177.) 

Bei dem Weinwarm-Apparat von J. KRAUSS (Diirkheim a. d. H.) werden 
die aromatischen Dampfe, welche dem Weine beim Erwarmen entstromen, 
dadurch wieder eondensirt, dass man das sie abfiihrende Rohr in das den 
kalten Wein zufiihrende Rohr miinden lasst und auf diese Weise bestandig 
kiihlt. (D. P. 27121.) 

Einen Apparat zum Erwarmen siisser, del' Nacbgarung ausgesetzter 

Weine, welcher 30 hI pro Stunde auf 60 0 erhitzt und mit Gas geheizt wird, 
hat HOUDART construirt. (A. d. Ph. 1884, 43.) 

Als F I as chen! a ck wird eine ~Iiscbung von 2 TIn. ge!bem geschmolzenem 
Wachs,4 TIn. Colophonium und 4 TIn. Pech empfohlen. (Obstgarten 1883, 285.) 

Nach einigen Versuchen von J..~fORITZ scbeint ein E infl us s de s Alkob 0 I 

und Glyceringehaltes auf die allmalige Abseheidung des Weinsteines 

nicht stattzufinden. (Ch. Z. 1883, 745.) 
Auf ein Verfahren durch Garung von Rohr- und Traubenzucker 

unter Zusatz pfianzlicher Far b s to ff e, wie Sauerampfer, Wein zu fabriciren, 
erhielt J. H. LODER (Leyden) das Eng!. P. 3323. 

Auf Bereitung von Wein aus roten Riiben erhielten ARTH. BRIN und 

L. Qu. BRIN (Paris) das Eng!. P. 196 f. 1883. Zur Bereitung dieses Edel
weines werden die Riiben gekocht, gerieben, gepresst. Der Saft vergart 
unter Zusatz von Hefe, Malzaufguss oder Aepfelsaft. Dann kommt etwas 
Eichengerbsaure binzu (auf dass das Silsse mit dem Herben sich mild vereint 
zum Magengerben) und nach einiger Zeit der Ruhe und nach der Filtration 
ist der herrliche Saft fertig, der wegen seiner schiinen Farben sich vorziidieh 
zum Rotweinfalschen eignen soIl. Rote Riiben geben roten, weisse Riiben 

weissen Wein. 
In Amerika soll der Wein zur Beschleunigung des Altwerdens 

dem directen Sonnenlichte ausgesetzt werden, was durch Abfiillen desselben 
durch ein spiralformiges Glasrohr von einem in ein anderes Fass bewirkt 

wird. (Rhg. W. 1883, 163.) Einen Apparat zu gleichem Zwecke constluirte 
auch MICHAELIS. (WI. 1883, 458.) 

F_ GANTTI'lR fand, dass die Liislichkeit des Farbstoffes der 

Traubenhiilsen in Most durch dessen Sauregehalt und in geringem Maasse 
auch durch dessen Zuckergehalt bedingt und durch Erhiibung der Temperatur 

vergrossert wi rd. (Ber. 1883, 1701.) 
b) Krankheiten und illre Heilung. Das T r ii b w e r den der Weine, be

sonders der Siidweine, kann nach NESSLER Einwirkung der Luft und Temperatur
emiedrigung zur Ursacbe haben. Siidweine wurden beim Abkilhlen auf 0 0 

oder - 2 0 triib, der Niederschlag loste sich jedoch bei 4 0 und vollstandig 
bei 15°, wenn nicbt inzwiscben die Menge des iiberstehenden Weines veT· 
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mindert wurde. Zum Schonen dient am besten Hausenblase, 1/2-2 g pro 
Hectoliter bei Weissweinen, 2-4 g pro Hectoliter bei dunklen und Rotweinen. 

Die ,WICKERSHEIMER'sche Weinconservirungsfliissigkeit besteht 
nach J. !IORITZ aus einer lOprocentigen Liisung von Salicylsaure in Alkohol 
und einer glycerinhaltigen Borsaureliisung. Der Preis ist nach diesem Befunde 
um das Doppelte zu hoch. (Wb. 1883, 55.) 

Beim Umschlagen der Weine vermindert sich nach P. CARLES der 

Extractgehalt, der Glycerin- undWeinsteingehalt; Zucker und freie Weinsaure 

verschwinden ganz; das Tannin wird in ulminartige Kiirper verwandelt. Ais 
Gegenmittel empfiehlt sich Tiidten des Fermentes, welches die Krankheit er
zeugt, und nachheriger Zusatz weinsaure- und tanninreichen Weines. Bei stark 

vorgeschrittener Krankheit helfen keine Mittel mehr. (Bied. C.-B!. 1883, 790.) 
Dumpfige, nach Schimmel riechende Weine werden durch schwaches 

Schwefeln und wiederholte Gelatineschiinung, vollstandig aber durch wieder
holte Garung mit frischer Maische geheilt. (Bied. C.-B!. 1883, 287.) 

LAFFON will solche Weine sogar durch Zusatz von 100 g Senfpulver auf 
-1 hi Wein heilen. (A. f. Ph. 1884, 322.) 

c) Bestandteile des Weines. Die Weine der Pariser Weltausstellung 
von 1878 untersuchte BOUSSINGAULT und teilt die Grenzwerte fiir die Pro

ducte der einzelnen Departements mit. (WI. 1883, 413.) Eine Reihe von 
Analysen Badenser Weine, Jahrgang 1882, ergab NESSLER als Durchschnitt 
7·0 VoI.-Proc. Alkohol; 0·88 Proc. Saure gegen 9'5 Vol.-Proc. Alkohol und 
0·93 Proc. Saure im Jahrgange 1881. (Wb. 1883, 21.) Verschiedene, na
mentlich Wiirzburger reine Weine analysirte J. !fORITZ. (Wb. 1883, 89.) 
Elsasser 1882er Weissweine untersuchte C. AMTHOR, fand dabei aber weder 
eine bestimmte Relation zwischen Asche und Phosphorsaure, noch zwischen 
Extract und Asche und Alkohol und Glycerin. (R. a. Ch. 1883, 226.) Ana
lysen von Elsasser Weinen teilt auch WEIGELT mit. (Oen. J. IV, 118.) 
Analysen Vorarlberger Weine aus den 70er Jabren bringt EUGLING. 
(WI. 1883, 197.) In einem 1838er Dalmatiner Weine fand REITLECHNER 
17·4 Vol.-Proc. Alkohol, 11·8 Proc. Extract, 1·6 Proc. Gesamt-, 1·15 Proc. 

fliichtige Saure; 6·10 Proc. Zucker und 0'367 Proc. Asche. (WI. 1883,397.) 
A. DE BREVANS vergleicht Algier-Weine mit franziisischen nacb den bei ihnen 
gefundenen analytischen Daten. (J. d'agr. pract. 1883, II., 170.) 

Eine Reihe von Analysen reiner und gefalschter Pfalzer, Wiirttemberger, 
Mosel- und Franken-Weine, franziisischer-, italieniscber, Dalmatiner und spa

nischer Weine teiJt KAYSER mit und stellt dazu Tabellen der gefundenen 

und "indicirten" Werte auf. (R. a. Ch. 1884, 146). 
E. MACH fiihrte zwei Vergleichsanalysen zwischen einem Jacquezwein 

und einem von der franziisischen Aramonrebe herstammenden Wein aus. 
Del' Jacquezwein hatte keinen Fuchsgescbmack und war bei weitem farb
stoff- und alkoholreicher. (Obstgarten 1883, 270). Eine Reihe von Beeren
obstweinen mit dem Charakter von Liqueurweinen uutersuchte lifo RITZ. 
(Ch. Z. 1883, 1009.) 
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Den Extract- und Alkoholgehalt von 54 auf der Ausstellung zu 

Bordeaux 1882 ausgestellten Rot- und Weissweinen von Anjou stellte 

BOUCHARD fest und teilt die Zahlen mit. (J. de l'agr. 1883, II, 92.) (R. a. Oh. 
1883, 205.) 

KAYSER untersuchte einen aus rein em Most und aus demselben mit 
Tresterauszug und Rohrzucker gewonnenen Wein und fand, dass letzerer 

besser und haltbarer war. 
Nach J. TOTH giebt das Vinometer von DELAUNAY urn 3-5 Proc. 

falsche Werte fiir den Alkoholgehalt alkoholischer Fliissigkeiten an. 
(WI. 1883, 87.) 

Nach l.IAGNIER DE LA SOURCE stimmen die Zahlen fiir den Extract
gehalt der Weine, welche durch Eindampfen von 25 cbcm Wein in Platin

schalen von 6 cm Durchm. wah rend 8 Stunden bei 100 0 erhalten werden, mit 
den nach der onobarometrischen Methode von ROUDART erhaltenen iiberein. Bei 
gegypsten Weinen erhalt man nach dieser Methode Zahlen, welche zu denen 
beim Eintrocknen im Vacuum im Verhaltnis von 1: 1·10-1·18 stehen. (Ch. Z. 
1883, 559.) 

Der Extractgehalt von_ 1882er Tiroler Weinen stellte sich nach RENECKE 
trotz des geringen Zuckergehaltes der Moste, als sehr hoch heraus, 

1·60-2·16 Proc. Die Weine liessen sich schwer schon en. (Bied. O. BI. 
1883, 424.) 

Campecheholzfarbstoff weist BONI nach, indem er den Wein mit Kalk
milch neutralisirt, das verdiinnte Filtrat bis zur Rotfarbung mit Schwefel

saure, daun mit absolutem Alkohol versetzt und wieder filtrirt. Einige 
Tropfen Ammoniummolybdat mfen dann bei Anwesenheit von Campecheholz 
PurpuITotfarbung hervor. (Ch. C. 1883, 29.) 

Bei Untersuchungen liber die Wirkung des Schiinens mit Gelatine auf 
den Extract- und Farbstoffgehalt der Weine fand K. PORTELE, dass der 
Extractgehalt der Weine durch dassel be , wenn er schon anfangjich gering 
war, soweit sinken kann, dass er die als Minimum mancherorts angesehene 
Rohe nicht mehr erreicht. Mengen von 40 g pro Rektoliter bewirkten die 
griisste Verringerung des Extractgehaltes, bei mehr Zusatz nahm der Extract
gehalt zu; vor dem Schonen pasteurisirte Weine zeigten nach dem Schonen 

einen urn so geringeren Extractverlust, j e Mher die Pasteurisirungstempera
tur war. Der Farbstoffgehalt zum Umschlagcn neigender Weine kann durch 
selbst geringes Schonen fast ganz schwinden. Pasteurisirt man gesunde 

IVeine vor dem Schonen, so verlieren sie nach diesem urn so mehr an Farbe, 
je hoher die Temperatur war, bei zum Umschlagen neigenden Weinen war 
dagegen die Farbverminderung nach dem Pasteurisiren geringer als ohne 

Pasteurisiren; weshalb Verf. fiir solche Weine vor dem Schonen ein Er
warmen empfiehlt. (WI. 1883, 361.) 

Die Essigsaure im We in bestimmt LANDMANN durch Destilliren der
selben mittelst Dampfstrom, nachdem er zur Verhiitung des Schaum ens etwas 
Tannin zugesetzt hat. (Z. f. an. Oh. 1883, 516.) 

Biedermann, Jahrbnch VI. 19 
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Entgegen der Ansicht VOnAMTHOR*), dass bei derWeinsteinbestim
mung nach BERTHELOT-FLEURIEU mit Aether-Alkohol auch saures schwefel
saures Kali gefallt werden kiinnen, fand P. FERRARI, dass diese Mischung 
aus reiner Losung von Kaliumbisulfat nur neutrales Salz faIlt. (Ldw. V. St. 
29, 353.) 

Die Methode von BERTHELOT-FLEURIEU enthlilt aber nach KAYSER einen 
Fehler darin, dass die als neutrales Kalksalz gebundene Weinsaure sich der 
Bestimmung entzieht. (Z. f. an. Ch. 1884, 28.) 

Eine Methode zur Bestimmung von Weinsaure, Weinstein, Citronen-, 
Apfel- und Bernsteinsaure im Wein giebt F. MussETan. (Ph. C.H. 24:, 509.) 

MAGNIER DE LA SOURCE stellte Weine aus vorher gegypsten und unge
gypsten Trauben dar. Der erst ere war tiefrot, der letztere gelblich. Der 
Weinstein war durch das Gypsen zersetzt, ebenso andere organische Kali
salze, der Kalkgehalt des Weines aber nicht erhiiht. (C. r. 98, 110.) Die 
schon friiher bekannte Thatsache, dass Fuchsin nach einiger Zeit aus dem 
Wein verschwindet, fand LEPAGE an von ihm selbst mit 0'2 g pro Liter ver
setzten Wein bestatigt. (A. d. Ph. 1884, 44.) 

Die Verminderung des Weinsteingehaltes in gegypsten Mosten fiihrt 
PICHARD auf den Umstand zuriick, dass schwefelsaures Kali eine Aus
scheidung von Weinstein veranlasst. Verf. will dieses Verhalten zur Be
stimmung des Weinsteins benutzen, es lasst sich aber nur in nicht gegypsten 
und von freier Weinsaure freien We in en ausfiihren. (J. de l'agr. 1883, 
II, 149.) 

Die Veraschung von Siissweinen wird nach WEIGELT erleichtert durch 
Vergarenlassen einer gemessenen Menge mit Spuren Hefe, oder Verkohlen 
und Zerstiickeln in einer Platinschale und Veraschen im Platintiegel mit 
aufgesetztem Marienglascylinder bei kleiner Flamme. (Oen. J. IV, 124.) 

MAUMENE bestatigt, dass der Wein einen Mangangehalt besitzt**); 
derselbe sehwankt aber sehr, so dass er keinen Anhalt fiir die Beurteilung 
der Reinheit bietet. (C. r. 98, 1056.) 

Ein als Sode de taxe von C. JACOBS, Mainz, empfohlenes Entsauerungs
mittel ist naeh KAYSER ein Gemiseh von unreiner Potasche mit Kalkcarbonat. 
(I. c. 209.) 

Zur Bestimmung des Farbstoffgehaltes tiefdunkler Rotweine versetzt 
ANDOYNAUD 5 cbcm mit 10 cbcm. Barytwasser, wascht den ge!allten Farb
stoff mit heissem Wasser aus dem Niederschlag aus; !alit das Barium mit 
Kohlensaure und titrirt mit Kaliumpermanganat (J. ph. ch. 8, 535). 

Den Farbstoffgehalt von ca. 30 Traubensorten der Jahrgange 1881 
und 1882 bestimmte E. MACH (WI. 1883, 64). 

Zum Nachweis von 0 r s e ill e im Wein fallt ihn COTTON mit Bleiessig, 
troeknet den Niederschlag und zieht ihn mit starkem 10 Proc. Ammoniak 
enthaltenden Alkohol aus, der sieh bei Gegenwart von Orseille rotviolett 
!arbt. (A. d. Ph. 1884, 435.) 

') Techn.-chem. Jahrb. 1883, 200. ") Techn.-chem. Jabrb. 1884, 299. 
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Zwei neue Weinfarbemittel "Rouge vegetale" und .Teinte bordelaise" 
erwiesen sieh naeh C. AMTHOR das eine als Anilinfarbstoff, del' in Aether 

und Amylalkohol liislieh ist und beim Ansauern einen WoIlfaden ziegelrot 

farbt, und das andere als eingedampfter Heidelbeersaft mit 4 Proe. Alkohol. 
(Ch. Z. 1883, 109.) 

AIs "Diano-Pradines" wird ein "Reagens um viillige Reinheit eines 
Weines zu eonstatiren" angepriesen. Dasselbe steIIt eine gesattigte atherisehe 
Liisung von Ammoniak dar, kann also seinen Zweck nieht erfiillen. (Ch. Z. 
1883, 651.) Ein anderes derartiges tiirichtes Universalmittel "Oenoline" 
1st mit Bleizuekerliisung getranktes Papier. (Wb. 1883, 52.) 

4. Riickstande uud ihre Yerwertung. 
Versuche der Verfiitterllng gebrannter und ungebrannter Tre ster und 

ihren Futterwert teilt 1IACH mit und giebt als beste Aufbewahrungsmethode 

fiir erstere an: Einstampfen in Holz- oder Cementgefasse und stetes Unter
wasserhalten, fiir letztere: Aufbewahrung unter Luftabschluss (WI. 1883, 25). 

CENCELLI zieht den Rotweinfarbstoff aus den Hiilsen mit einer Mischung 
von Wasser, Alkohol und Weinsaure aus (Bied. C. Bl. 1883, 854). 

Statistik. 
Die mittlere jabrliche Weinproduction aller Weinlander der Erde 

zusammen betragt ca. 136200000 hI. (J. d'agr. prato 1883, I. 81). 
1m deutsehen Zollgebiet betrug im Jabre 1883 

Einfuhr 100 kg Ausfuhr 100 kg 

Wein und 110st in Fiissern 522036 124629 
Sehaumwein in Flaschen . 30 886 14 112 
Anderer Wein. . . . . 8585 48 780 

Die Weinernte im Regierungsbezirke Wiesbaden betrug im Jahre 
1882 an Weissweinen 37273, an Rotweinen 1149 hI. Davon entfallen auf 
den Rheingaukreis 31 575 hI Weisswein und 1094 hI Rotwein (WI. 1883. 127). 

Die Weinernte Bay e rn s lieferte 1882 von 11 933 ha 384403 hI Wein 
(Wb. 1883, 140). 

In W ii rt te m berg wurden 
1880/81 1881/82 

eingefiihrt Wein- und Obstmost 53908 hI 68306 hI 
ausgefiibrt. ." 23 11 0 hI 16 930 hI 

(Zeitschr. f. Sp. 1883. 117). Die Gesamternte Wiirttembergs stellte sieh auf 
2139G9 hI von 18419 ha (Wb. 1883, 128). 

Biihmen erntete auf 850 ba dllrchsehnittlieh 11 500 hI (Rbeing. W. 
1883, 27). 

Ungarn. Nach Angaben des kiinigl. ung. statist. Landesbiireaus betrug 

'Vom 1. Juli 1881 bis 30. Juni 1882 die 

Weintrauben. . 
Wein in Flasch en 
Wein in Fiissern 

(WI. 1883. 254). 

Einfuhr m ctr 

939'03 
2751'17 

73277'56 

Ausfuhr mctr 

28 135'89 
9800'67 

888366'88 

19* 
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Die Weinernte Ungarns und Siebenbiirgens betrug im Jahre 1882, 
4 146 883 hI. Der Traubenhandel umfasst 2 256 115 kg (Wien. I. Z. 1883, 
221). 

Schweiz. Die Ein- und Ausfuhr veranderte sich in Foige der Reb
lausnot und der Gotthardbahn in Metercentnern wie folgt. 

1878 1879 1880 1881 1882 

Einfuhr. 925859 1050886 1021 251 859756 807400 
Ausfuhr. 20 285 16 551 15 832 21 838 37 030 

(Schweiz. 1. Z. 1883, 41R). 
Spa n i e n exportirte 

Ordinare Weine fiir Pesetas 
Xerez-W eine 
Feine Weine 

(Wl. 1883, 357). " " 

1881 

198 140 168 
53518366 
24050389 

1882 

216933 151 
56370830 
23455356 

Griecheniand fuhrte 1882 aus 37000 hI We in (Wl. 1883, 189). 
Frankreich. Eine sehr lehrreiche Tabelle iiber Frankreichs Weinver

kehr bringt J. d'agr. prato 1883, I, 64. Es betrug: 

1872 
1872 
1873 

Rebland ha Production hi 

2373139 50 155000 
2380946 35716000 
2446 862 63 156000 

Einfuhr hI 

518 000 
654 000 
681000 

Ausfuhr hI 

3430000 
3981000 
3232000 

1875 2421247 83836000 292000 3731000 
1876 2369 834 41 847000 676 000 3 331 000 
1877 2 346 497 56 405 000 707 000 3 102000 
1878 2 295 989 48 720 000 1 603 000 2 795 000 
1879 2 241 477 25 770 000 2 938 000 3 047000 
1880 2204459 29667000 7219000 2488000 
1881 2099923 34139000 7836000 2 590000 

~fittel 2318037 46941000 2312000 3173000 
1m Jahre 1882 wurden 30886352 hI geerntet, durch Zuckerzusatz 

1 700000 hI Tresterweine, 2500000 hI Rosinenweine und 8921000 hI Obst
wein fabricirt. 

An Champagner werden etwa 23 ~Iillionen Flaschen producirt und 21 
Millionen exportirt (Wl. 1883, 453). 

R u s s I and producirt etwa 1 845 000 hI Wein. Der Export betrug in 
den Jahren 1875-1880 durchschnittlich fiir 99 950 Rubel, der Import fiir 
12095 665 Rubel (Rhg. W. 1883, 45). 

N orwegen. Die Einfuhr betrug 1881 1785000 1.. (W1. 1883, 177.) 
Algie r producirte 1882 etwa 1/2 Million Hectoliter, von weichen 200 000 hI 

ausgefiihrt wurden (Rhg. W. 1883, 135). 
Nord-Amerika. Die Einfuhr betrug mit Ende des Fiscaljahres 1882 

(30. Juni) 4878919 Gallonen in Gebinden und 511 444 Dutzend Flaschen 
(Wl. 1883, 297). 
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Im Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Waarengattung 

Einfuhr Ausfuhr 

yom I yom 1. Juli· Yom I yom 1. Juli 
1. J anuar bis 1883 bis 1. J anuar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 
cember 1883 1884 cember 1883 1884 

an Wein und Most in Fllssern 1522 362 515 699 
" Schaumwein in Flaschen . . 30866 41 665 
" anderem We in in Flaschen. 8585 8719 

124395 
14112 
48779 

111 957 
14254 
50136 

O. SAARIl. 

XXV. Bier. 

1. Rohmaterialiell. 
Analysen einigerWasser aus BerlinerWeissbier-Brauereien 

teilt J. BALCKIl mit in del' Wochenschr. f. Br. 1884:, 157. 
Einige Wasser enthielten Ammoniak, salpetrige Saure, Salpetersaure; 

der ChlorgehaIt schwankte zwischen 1'63 bis 18'19 g im hi; der Schwefelsaure
gehalt zwischen 1'87 bis 15'45 g; der Riickstand zwischen 16'52 bis 128'00 g; 

der Kalkgehalt zwischen 2'8 bis 33'52 g. Auch zeigten sich in einigen 

Wassern Infusionstierchen. Da die Wasser nun kaum den Anforderungen 
eines guten Trinkwassers gen iigten, auch sehr verschieden unter einander 
waren, die producirten Weissbiere jedoch samtlich vorziiglich waren, so glaubt 
BALCKE sich dahin aussprechen zu miissen, dass der Einfluss des Wassel's 

auf den Geschmack und Charakter der Biere von erheblichem Einfluss nicht ist. 
Die Haltbarkeit der Gerste in Bezug auf Keimfahigkeit ist 

durch die Qualitat sehr beeinflusst. Frisehe Gerste muss immer wirklich aus
getroeknet sein resp. gesehwitzt haben, bevor sie zur Malzung tauglich ist. 
Ausgewaehsene Gerste ist anfangs zur Malzung gut verwendbar, sie biisst 
aber nach einigen Monaten ihre Keimfahigkeit bedeutend ein. (Wochenschr. 
f. Br. 1884:, 22.) 

LINTNER JUN. bestimmte den Gesamt-StickstoffgehaIt, den Gehalt an 
liislichen Albuminen nach STUTZIlR. und die diastatische Wirkung des Maizes 
naeh KJELDAHL. Er fand, dass der Gesammt-Stickstoffgehalt del' Gerste und 

des MaIzes einen Anhalt zur Bemessung der zu erwartenden diastatischen 
Wirkung nieht giebt, dass abel' mit del' Zunahme des IOslichen Eiweisses im 
llIalze auch eine Zunahme del' diastatischen Wirkung zu erkennen ist. Der 
Gehalt an liislichen Eiweissstoffen im absolut trockenen Maize betrug im 
Mittel 2 Proc. (Wochenschr. f. Br. 1884:, 34.) 

Hopfen wird jetzt mit gutem ErfoJge in Russland gebaut. In friiheren 
Jahren sollen die russischen Hopfen nur geringe Mengen Lupulin enthalten 
haben. Die Erfolge im Guslitzer Gebiet, in Wolhynien mit Saatzer Fechsern 
sollen jedoch in den letzten Jahren befriedigende sein. (Landwirt 1884:, 2.) 

Studien iiber die schwedischen Hopfen veroffentlicht R. BRAUN
GART in den landw. Yersuchs-Stat. 1884:, 1-49. 
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Hopfenbittersaure isolirte BUNGENER aus dem Lupulin durch kaltes 
Extrahiren mit Petroleumather uud nachheriges Umkrystallisiren durch diesen 
und durch Alkohol. Schmelzpuukt 92-93°. Durch Oxydatiou tritt reichlich 
Baldriansaurebildung ein. Es scheint mehr als wahrscheinIich, dass del' 
Geruch alten Hopfens mehr durch die Oxydation des Bitterstoifs, als durch Oxy
dation des Hopfenoles verursacht wird. (Z. f. d. ges. Brauwesen 1884, 93-96.) 

Das Wesen der Aphis- oder MehItau-Krankheit des Hopfens und die 
Mittel, ihr entgegen zu arbeiten. A. SCHWARZ kommt im Bb. 1883, 14-15 Zll 

folgenden Schliissen: Der ~Iehltau ist die Folge eines ungesunden Zustandes del' 
Hopfenpflanzen, welcher durch klimatische Einfliisse, wie kalte Win de, starke 
Froste, Warmeausstralung, ausserordentliche Feuchtigkeit und plotzliche Tempe
raturwechsel herbeigefiihrt wird, wodurch die Pflanzen geschwacht und in 
ihrem Wachstum gehindert, und so leicht von den Insecten angefressen 
werden. Die Hopfenblattlaus, Phrodon humili, legt ihre Eier entweder in die 
Nahe der Hopfengarten in den Boden, oder auf den Stengel und die BIatt
achsen der Hopfenpflanzen. Jene Hopfenpflanzen, welche zu gewissen Perioden 
durch den Schatten der Baume, durch Hiigel oder zufallig durch Wolken 
gegen Win de un~ Warmeausstralung geschiitzt sind, bleiben verschont, weil 
ihre Wachstumsbedingungen normale sind. Die Nahe des Meeres scheint bis 
zu einem gewissen Grade den Blattlausen schadlich zu sein. 

Pflanzen, welche auf fettem Boden wachs en, scheinen in feuchten Jahres
zeiten dem Mehltau mehr ausgesetzt zu sein, als diejenigen, welche auf 
magerem Boden wachs en und daher trocken sind. Auch sind Pflanzen, weIche 
spater gesetzt wurden, fahiger, dem Mehltau zu widerstehen, als diejenigen, 
welche friiher gebaut ;wurden, weil sie nicht so haufig Temperaturschwan
kungen ausgesetzt sind. Das Waschen mit weisser Seife und Wasser kann 
die Mehltaukrankheit verhiiten. 

HEIJAK jun. in Michelob, Oesterreich. Continuirliche Hopfendarre 
(D. P. 25041). Die Darrhorden ruhen in einem runden Darrhause auf spiral
formigen an den Wanden und parallel zu denselben montirten Schienen, 
welche in bestimmten Abstanden mit kleinen Tragrollen und seitlichen Fiih
rungsrollen fiir die Horden versehen sind. Sie haben die Form yen Ring
sectoren und sind mit Kuppelhaken versehen, um bei ihrer Aneinander
reihung eine fortlaufende, auf der spiralformigen G1eitbahn sich bewegende 
Kette zu bilden. Die Horden werden oben mit frischem Hopfen beschickt, 
eingesetzt und unten trocken herausgenommen, indem sie allmalig abwarts 
gleiten. 

DAVIES in London. Maschine zum Trockn en und A ufl 0 ck ern von 
gebrauchtem Hopfen behufs Wiederhenutzung (D. P. 26495). 

Das Hopfenzerreissen wird jetzt teils durch Handbetrieb, teils durch 
Maschinen ausgeiiht; es werden hierdurch nicht allein grosse Ersparnisse 
an Hopfen sondern auch relativ bessere Biere erzielt 

F. SLAMA und F. FELIX in Kauth bei Taus, Bohmen, haben eine ~Ia
s chi n e zum Zerkleinern von Hopfen patentirt erhalten (D. P. 24063). 
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F. TH. U. DEINHARDT in Wickerstedt bei Apolda. Hopfensudmethode. 
(D. P. 23648.) Der Hopfen wird zum Zweck einer Fig. 160. 

systematischen Auslaugung zwei- bis dreimal in ~'. ~ 
mehreren durch Drahtgeflechte D gebildeten Ab- __ 
teilungen eines Hinglichen mit Fliigelwelle F als 
Riihrwerk versehenen Braukessels ausgekocht. Bei 
der letzten Auskochung liegt er direct iiber der 
Feuerung, also in der heissesten Partie des Kessels. 

Anstatt der durch Drahtgitter oder ahnliche Zwischenwande in ver
schiedene Abteilungen getrennten Braupfanne werden nach dem Zusatz-Patent 
24520 zur systematiscben Extraction des Hopfens mehrere kleinere Sud- oder 
Braupfannen benutzt, indem man den Hopfen aus einer Pfanne in die andere 
bringt, im iibrigen aber genau, wie im Haupt-Patent angegeben, verflihrt. 

Nach AUBRY ist die DEINHARDT'sche l'IIethode mit V orsicht aufzunehmen, 
da der Geschmack der Biere hierbei ein schlecbter werde. 

W. G. FORSTER in London. Darstellung von Hopfen-Extracten fiir die 
Bierbrauerei. (D. P. 24921.) Der Hopfen wird nach Gewinnung des atherischen 
Oeles auf bekannte Weise durch Destillation mit Wasser oder Dampf, mit 
Schwefelkohlenstoff ausgezogen. Das nach Abdestillation des letzteren 
bleibende Extract wird mit Natrium- oder Kaliumhydroxydliisung neutralisirt 
und im Vacuum bis zur klebrigen Consistenz eingedampft. Es entbalt das 
Lupulin und die Harze. Urn Lupulin fiir medicinische Zwecke zu gewinnen, 
wird das Extract in Alkohol geliist und filtrirt, der dabei bleibende Riickstand 
in Aether geliist und aus der Losung mit Kali- oder Natronlauge das Lnpulin 
in Form des entsprechenden Alkalisalzes ausgeschiittelt und zum Extract 
concentrirt. Nach der Behandlung mit Schwefelkohlenstoff wird der Hopfen 
mittelst Dampf von demselben vollstandig wieder befreit, und mit kochendem 
Wasser das Tannin, der kHirende Bestandteil, ausgezogen, um ebenfalls im 
Vacuum zum Syrup eingedampft zu werden. Beim Brauen mit diesen 
Praparaten wird das Tannin und das das Lupulin und die Harze enthaltende 
Extract der Bierwiirze sogleich vor dem Kochen hiuzugesetzt, wobei nur eine 
geringe l'IIenge ungelost bleibt und das Tannin daher Gelegenheit findet, mit 
den stickstoffhaltigen Substanzen der W iirze vollkommener als bei Verwendung 
von Hopfen in Wechselwirkung zu treten; das Hopfenol dagegen wird, wei! es 
beim Kochen sich teil weise verfliichtigen wiirde, erst vor der Garung hinzugefiigt. 

Der Hopfen-Extracteur von WERNER in Stuttgart (D. P. 23128) wird 
direct an dem Bierfass oder zwischen letzterem und der Bierpression einge
schaltet und dient dazu, dem Bier beim Verzapfen mit Hopfenaroma beladene 
Luft zuzufiihren. Er besteht aus einem dicht geschlossenen Bebalter mit 
durch Siebe geschlossenen Ein- und Ausgangsrohren fiir die hindurch
stromende, dem Bier zuzufiihrende Luft und entbalt den Hopfen in einem 
auf einem Siebe rnhenden Sackchen. 

Nach LOUIS BOULE in Paris wird Hopfen-Extract dargestellt, indem das 
durch Sieben des getrockneten Hopfens gewonnene Hopfenmehl mit dem durch 
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Extraction des zuriickbleibenden Hopfens mittelst Wasser und Eindampfen 
der Losung im Vacuum erhaltenen Pulver vermischt wird. (D. P. 26434.) 

Nach dem »Gam br." ist die in den Hiinden des Producenten wie des 
Brauers im hochsten Grade nutzbringende Conservirungsmethode des Hopfens 
die Anwendung eines mit 1 Proc. Salicylsaure versetzten Alkohols. Man 
staubt hiermit den eben gedarrten, jedoch schon ausgekiihlten Hopfen massig 
ein und schreitet dann sofort zur Verpackung und Einpressung in luftdichte, 
feste Hiillen. 

II. Miilzerei. 
Von Keimapparaten sind die Systeme STAINER und COLDEWE & SCHON

JAHN (D. P. 26806) patentirt. Die Umstandlichkeit der Fiillung sowie der geringe 
Platz fiir nur 100 Korner bei beiden Apparaten machen ihren Nutzen und 
ihre Zuverlassigkeit bez. des richtigen Durchschnitts illusorisch. 

Das Was chen von Griinmalz in Brauereien empfiehlt DELBRUCK, 
um die Bacterien und fremden Hefenarten vom ~falz zu entfernen. Bei An
wendung des Gerste-Waschens glaubt er darauf aufmerksam mach en zu 
miissen, die Wasche zu wiederholen, nachdem die Gerste einen Tag im 
Quellstock gelegen hat (Wochenschrift f. Br. 1884, 184). 

LINTNER berichtet iiber die pneumatische MalZerei, eine Einrich
tung, bei welcher auf einem durchliicherten Podium durch die geweichte 
Gerste Luft gesaugt oder gepresst wird. SCHILCHER in Graz verbesserte 
diese Malzerei und machte sie zum practischen Grossbetrieb geeignet durch 
Anwendung eines Wasserzerstaubers iiber jeder Zelle, um die Luft feucht 
genug durch das Malz zu ziehen, so dass ein Bespritzen des Keimgutes ganz 
entbehrlich ist (Wochenschr. f. Br. 1884, 369). 

GALLAND'S pneumatische Darre ist nach Beobachtungen von JESCHEK, 
Zeitschr. f. d. ges. Brauw. 1883, 284, mangelhaft. Es ist zum Betrieb ein 
grosserer Kraftaufwand notig, man braucht mehr Heizmaterial und erhalt 
doch ein schlechteres 1rfalz. Ein Mangel ist, dass. die Temperaturen nicht 
constant und stetig aufsteigend erhalten werden konnen, sowie dass die 
Verbrennungsluft aus dem Coksofen mit allen Gasen in die Heizrohre und 
so durch das Malz getrieben wird. 

Die Malzerei-Anlage von H. W. MULLER in Militsch (D. P. 26823), 
welche sich aus einem Malzerei-Gehaude mit turmartigem Aufbau und den 
zu beiden Seiten desselben angeordneten Keimapparaten und Darren zusam
mengesetzt, 'hat vier Apparate combinirt, namlich die Keimapparate, die 
Darren, den Heizapparat und den Luftreinigungsapparat. 

L. HATSCHEK in Linz bringt in dem die auf- und absteigeuden Lufter
hitzungsrohre der Darre verbindenden sog. Reizkasten, um die Ritze der 
Feuergase besser auszunutzen, eine gross ere Anzahl (etwa 15) verticale Reiz
rohre an, welche die zu erhitzende Luft zu durchstreichen hat (D. P. 25412). 

J. WELZ in Passau. Ventilationskamin fiir 1rfalzdarren. Der Haupt
korper des Kamins und die denselben kronende drehbare, sich durch eine 
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Steuerplatte selbstth1itig nach der Windrichtung einstellende Haube bestehen 
aus zwei einander umgebenden Blechrohren, von denen das innere als Ab
zugsrohr fiir die von dem ~falz aufsteigende feuchte Luft (Dunstrohr) die nt, 
wahrend der ringfiirmige Raum zwischen beiden die Feuergase des Darrher
des abfiihrt. 1m unteren Teil des Zwischenraumes sind halbringfiirmige 
Platten in abwechselnder Stellung angeordnet, welche die Feuergase niitigen, 
in Windungen in das Dunsirohr emporzusteigen, um ihm miiglichst viel von 
ihrer Warme abzugeben. Durch die Heizung des Dunstrohres wird der Zug 
in demselben verstarkt. Der Kamin ist mit einem Blechmantel umgeben 
und der Zwischenraum ist mit Asche oder dergl. ausgefiillt (D. P. 24917). 

Um schnelle Trocknung des frisch en MaIzes auf der oberenDarre bei geringer 
Temperatur durch raschen Luftwechsel zu erzielen, fiihrt PELZER in Dortmund 
durch Oeffnungen, deren aussere Miindungen mit regulirbaren Schiebern ver
sehen sind, frische Luft von aussen in genii gender Menge in den Raum 
zwischen dem oberen und unteren Darrboden ein. Um dem an den kalteren 
Wanden der Darre liegenden, schlechter darrenden Malz mehr Warme zuzu
fuhren, ist eine Reihe von verticalen Luftriihren angeordnet, welche miiglichst 
dicht unter dem unteren Darrboden beginnen, unter dem oberen Boden 

miinden (D. P. 25030 und 27452). 
BEHREND in Hamburg und MEES in Groningen. Topfartiger Lu£t

er hitze r fiirMalzdarren (D. P. 24925). Der ausEisen oderfeuerfestem Thon her-

gestellte Lufterhitzer B ist entweder mit feuerbestandigen Fig. 161. 

guten Warmeleitern locker angefiillt oder in Luftziige ein
geteilt, durch mehrere obere Rohre R mit den Luftcanalen 
der Darre und durch untere seitlich einmiindende Rohre Rl 
mit der Atmosphare verbunden. Die in dem Lufterhitzer 
durch die denselben von allen Seiten bestreichenden Flam
men der Feuerung F stark erhitzte Luft steigt energisch 
empor und verstarkt so den Zug und damit die Trocken
fahigkeit der Darre. Ein Schmelzen der Metallteile des 
Topfes ist wegen des fortwahrenden Nachstriimens von 
kalter Luft nicht zu befiirchten. 

BEUMIER in Jemappes. Malzdarre. Unter dem Darrboden a der Rauch
darre ist zur gleichmassigen Verteilung des Gemisches von Feuergasen und 

Luft, welches eine von Luftziigen Fig. 162. 

umgebene Feuerung inmitten der 

Darre liefert, eine centrale Kuppel h l~~~tr~~~~~~~~~a~~1 
mit acht radial verlaufenden, schwach I! 
ansteigenden, allmalig enger werden
den Verteilungs- odel' Ausstriimungs
rohren i angebracht, in deren Wande ~~~E5=$Hy 
als Austrittsoffnungen fiir die Luft 
eine sehr grosse Anzah! kleiner Riihrchen eingesetzt sind. Letztere hahen, 
urn das Eindringen niederfallender Keime zu verhiiten, eine starke Nei-
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gung von innen nach aussen, ebenso die Lufteintrittsoffnungen der Luftzuge
(D. P. 25432). 

Nach dem D. P. 26203 von GEBR. WINTER in Prossnitz, Mahren, ist 
die Vordarre von der unter ihr liegenden eigentlichen Darre durch eine 
Zwischenwand getrennt und mit einem Heizrohrsystem versehen, welches 
keine selbstandige Feuerung besitzt, sondern nur durch die Verbrennungs
producte, welche den zur Heizung der unteren Horden dienenden Heizrohren 
entstromen, erhitzt wird. Die sich von dem Grunmalz entwickelnden Dunste
entweichen durch einen besonderen Dunstfang, welcher den von der eigent
lichen Darre kommenden concentrisch umgiebt. Die in der letzteren ent
wickelten Dunste streich en also nicht mehr wie bisher durch das Grunmalz,. 
dessen Qualitat dadurch geschadigt wurde. 

BURCKHARDT&ZIESLER in Chemnitz. Polirapparat furMalz (D.P. 21983). 
Der Apparat soli das Malz von Staub befreien und den einzelnen Kornern 
eine glanzende Oberflache geben; er besteht aus einem feststehenden, aus Seg
menten gebildeten Cylinder. Zwischen diesen bleiben Schlitze, in welche 
auswechselbare Bursten eingesetzt sind, und schraubenformig auf einem Ge
stell angebrachte Biirsten rotiren im Innern des Cylinders. 

Beschaffenheit des MaIzes nach BALCKE. Von einem guten MaIze 
wurde bisher verlangt, dass es ausser der guten Beschaffenheit des Kornes, 
des Keimes und ausser dem Reichtum an diastatischer Kraft auch die Eigen
schaft besitze, eine Extract-Ausbeute von 71 Proc. in der Trockensubstanz 
zu geben, sowie 64-69 Proc. ~raltose im Extract zu enthalten, so dass das 
Verhaltnis von :Maltose zu Nichtmaltose sich stellt wie 1: 0·45 bis 1: 0·55. 
BALCKE halt dies Verhaltnis fiir richtig bei siiddeutschen Bieren; bei nord
deutschen Bieren, die im allgemeinen einen mehr weinigen Character haben 
sollen, verlangt er ein Verhaltnis von 1: 0·35 bis 1: 0·47. Seine Unter
suchungen in der Praxis haben auch diese Verhaltnisse bestatigt. (Wschr. 
f. Br. 1884, 301.) 

Nach BUNGENER & FRIES bedingt das Malzen eine Zunahme der loslirhen 
Stickstoffverbindungen und zwar zunachst die der Amide, dann die der Ei
weisskiirper. Die kalten Ausziige enthalten mehr Eiweisssubstanzen, die 
Bildung der Peptone erfolgt am sichersten bei 40 0 C. Aus den weiteren 
mitgeteilten Zahlen ersieht man, dass die Menge des in der Wiirze ent
haltenen Stickstoffs dem Stickstoffgehalt des angewandten MaIzes proportional 
ist. Die Amide und Peptone werden vorwiegend wahrend der Infusion ge
bildet. In den gekochten Wurzen ist der Gehalt an Eiweiss und Pepton 
erheblich kleiner, es scheint beim Kochen eine Ueberfiihrung der Peptone in 
Amide stattzufinden. (Z. f. d. ges. Brauw. 1884, 69-75.) 

III. Brauen und Kiihlen. 
Maisch- und Lauterverfahren bei Anwendung der Rohfrucht in 

der Bierbrauerei von B. SCHNEIDER. Oesterr.-ung. P. 27242 u. 53482. Die 
Rohfrucht wird unabhangig vom Sude, durch die dem MaIze teilweise entzogene 
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Diastase oder durch geringe Mengen Malzmehles fiir sich nach vorhergegan
gener Dampfung, durch mehrmahliges Aufwartsmaischen verzuckert; dann 
wird die Wiirze durch Einwirkung der Luft gelautert und nach geschehener 
Ausscheidung der Extractivstoffe als garungsflihige Wiirze dem Sude zuge
setzt. (Wschr. f. Br. 1884, 432.) 

Nach dem D. P. 23125 von J. F. GENT in Columbus, Indiana, wird zur 
Herstellung von Maismalz der Mais in trockenem Zustande zuerst grob ge
schroten und von seine~ Hiilsen befreit, dann mit Dampf behandelt, urn ihn 
ohne Kochen weich und zahe zu machen, schliesslich gepresst und ge
trocknet. Das so gewonnene, aus bHittrigen Stiicken bestehende }Ialz wird 
gemeinschaftlich mit Gerstenmalz eingequellt und vermaischt. Es wird hier
durch das bisher iibliche, fiir die spatere Vergarung nachteilige lange Kochen 
des Maismehles vor dem Einmaischen entbehrlich. 

Nach ZmMER in Frankfurt a. M. wird das Malz in enthiilstem fein ge
mahlenem Zustande verwandt und die verzuckerte treberfreie Maische von den 
in der Ritze ausgeschiedenen Eiweissstoffen durch Centrifugiren in Sieb- oder 
Scheidecentrifugen getrennt. (D. P. 23412.) 

Nach dem Zus.-P. 26797 wird die von Hopfen abfiltrirte W iirze, nach
dem sie durch einen Flachenberieselungskiihlapparat bis auf 18 0 C. abge
kiihlt ist, von den sich dabei ausscheidenden Eiweisskiirpern, welche sich bei 
der Garung nicht aufliisen und die Haltbarkeit des Bieres beeintrachtigen 
wiirden, durch Centrifugiren befreit und dabei gleichzeitig durch die Be
riihrung mit gross en Mengen kalter Luft we iter abgekiihlt. 

Die wesentlichen Vorteile dieses neuen Verfahrens sind: durch Ver
arbeiten von fein gemahlenem Mehle wird die Extractausbeute erh5ht, durch 
rasches Lautern und Kiihlen wird die Zeitdauer wesentlich verkiirzt, durch 
Entfernen der an den Hiilsen sitzenden Klebermassen aus dem Maischprocesse 
und durch totale Entfernung der wahrend des Brau- und Kiihlprocesses aus
geschiedenen Eiweisskiirper werden die Biere haltbarer und fiir den Export 
geeigneter gemacht, durch Trennung der Hiilsen und der Blattkeime auf 
trockenem Wege und durch leichtes Trocknen der durch die Centrifuge ab
geschiedenen Riickstande kiinnen diese Traber leicht conservirt werden; 
letztere besitzen nach Analysen einen hohen Futterwert. Da durch Hiilsen 
und Blattkeime ein nicht unbedeutender Teil der Diastase entfernt wird, so 
ist beim Brauen nach dem ZIMMER'schen Verfahren die Verzuckerungs
temperatur Hinger und genau inne zu halten, um ein richtiges Verhiiltnis von 
Maltose zu Dextrin zu bekommen. Der Verlauf der Garung ist normal, die 
Hefenvermehrung bedeutender, welche Erscheinung wohl auf das Liiften der 
gehopften W iirze beim Centrifugiren zuriickzufiihren ist. Die Biere enthalten 
weniger Milchsaure, Protein und Asche nebst Phosphorsaure. 

Die Lauterung und Liiftung der gekiihlten und gehopften 
Bierwiirze durch ZIMMER'sche Centrifugen wird auch schon von einigen 
Brauereien alrein ohne Anwendung des ZnrMER'schen Brauverfahrens 
ausgefiihrt. 
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Auch hierbei sind Vorteile aufzuzeichnen nach Untersuchungen von 
BALCKE: die Centrifuge ist voUkommen fahig, das Kiihlschiff zu ersetzen; 
die Wiirzen bleiben rein, die Arbeit des Kiihlens und Liiftens der Wiirze 
sowie die Abscheidung der Eiweisskorper und gewisser Salze finden in er
heblich kiirzerer Zeit und in ebenso vollkommener Weise statt und sind dabei 
genau controllirbar. Die Wirkung des Liiftens giebt sich zu erkennen durch 
grossere Hefenvermehrung, in FoJge dessen auch grossere Stickstoffaufnahme: 
Die centrifugirten Wiirzen zeigen einen starkeren Vergarungsgrund nach der 
Hauptgarung. Die beiden letzten Umstande bedingen eine grossere Halt
barkeit. (Wschr. f. Br. 1884, 1 u. 27.) 

GALLAND'S pneumatische Sudhausanlage mit Dampfkochung 
bespricht T. JESCHEK in der Zeitschr .. f. d. ges. Brauwesen 1884, 1; die Er
folge sind vor der Hand nicht befriedigende. 

Der Maischbottich "System CECETKA" ist ein Bottich von der Form 
eines abgeschnittenen Kegels; inwendig ist ein Eisencylinder ohne Boden be
festigt, in dessen Innerem sich eine Welle mit Schnecke bewegt zum Riihren 
des Maischgutes. Der Bottich ist mit eisernen Doppelwanden umgeben zum 
Erwarmen durch einstromenden Dampf. (Allg. Br. u. H.-Ztg. 1884, 22.) 

Bei den }<Iaisch- und Lauterbottich von A. STEINECKER in Freising (D. P. 
24920) sind die SeihbodenfHichen in einen ausseren und einen inneren 
(mittleren) etwas niedriger liegenden Teil getrennt, welcher etwa 2/5 von der 
Gesamtflache beider einnimmt. Jeder bat besondere Abfliisse. Die Wiirze 
wird zuerst vorwiegend durch den ausseren filtrirt, wahrend der innere nur 
mit schwach geiiffneten Hahnen mitwirkt, sobald sie aber beginnt triibe zu 
laufen, aUein durcb den inneren, dessen Traberschicht wegen der geringeren 
Vorbenutzung lockerer und reiner gebJieben ist. 

Den Einfluss der Salicylsaure auf den Maischproces ssuchte E. :MiisSEL 
in der wissenschaftl. Station fiir Brauwesen in den "Vereinigten Staaten" von 
A. SCHWARZ, zu bestimmen. Nach den Versuchen hat Salicylsaure bei gut 
entwickeltem Malz keinerlei Wirkung. Bei schlecht geliistem Malz mit mangel
haft entwickeltem Blattkeim tritt eine Erniedrigung der Extractausbeute ein. 
(Amer. Bb. 1884, 132.) 

EMILSCHRiiDERin Genf. Kellera bk ii h I ungs -V orrich tun g(D.P. 26406). 
W. KACHEL in Pleidelsbeim, Wiirttemberg. Kiihlapparat (D. P. 24929). 

Das Bier fliesst in einer oben offenen Kiihlrinne binab, welche oben am Ge
Muse des A pparates beginnend sich schneckenformig nach unten erweitert, 
so dass sie in ihrer Gesamtheit einen abgestumpftenKegel bildet. Innerhalb 
des GeMuses befindet sich mit Wasser vermischtes Eis, welches durch ein 

Fig. 163. Riihrwerk mit verticaler Welle in drehende Bewegung 
versetzt wird. 

A. SCHAFFNER in Coburg. Temperatur-Erhal
ter (D. P. 20973). In die Mitte des Fasses wird, 
von Boden zu Boden gehend und in letzteren ein-

- -.."c---u-_..,..... ____ gelassen, ein Doppelcylinder aus Blech oder Glas ein-
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gesetzt und der innere Cylinder b je nach der Aussentemperatur mit Eis 
oder erwiirmtem Wasser gefiillt. Die Luftschicht zwischen den Wandungen 
des Cylinders verhindert, eine directe Wirkung der im inneren Oylinder b 
angehiiuften Kiilte oder Warme. Der Verschluss des Temperaturerhalters 
wird durch einen gusseisernen, miUelst eines Schraubenschliissels leicht zu 
schliessenden, Inft- und fliissigkeitsdichten Schraubenverschluss c hergestelit. 

OARL BREITWISCII in Koln. Kiihlapparat (D. P. 20832). .A ist eine 
aus zwei Kupfertafeln a und b in einem schmiedeeisernen Rahmen herge
steIIte hohle Kiihlplatte, in welcher die Lenkungsrippen d das durchfliessende 

Fig. 164. 

1l 

Wasser im Schlangen
lauf durchpassiren 
lassen. BOD E und 

F sind ebenfalis der- CI~~~~it~§~i~i~~:~;a,;~I1-mrL artige K iihlplatten. 
Die Zwischenraume 
von .A und B sind 
bei emit kurzen Rohr
stutz en und einer Ver-
schraubung wasser- G 
dichtverbunden, eben-
so diejenigen der beiden Platten B und 0 bei , 0 und D bei g, D und 
E bei h, sowie E und F bei i. Das Wasser tritt bei G ein, durchlauft!das 
Innere der samtlich genannten Platten, urn bei H wieder abzufliessen. Die 
Platte .A steht an dem einen Ende gegen die Platte B etwas zuriick und 
Jasst den Zwischenraum y; dieser Zwischenraum kann durch die bei m dreh
bare Klappe K mittelst der Schraube L eng und we it gestelit werden; die
selbe Vorrichtung findet sich bei je zwei verbundenen Platten zur Reguli
rung des fliessenden Bieres ebenfalis. Damit das uber die Kuhlplatten lau
fende Bier von der einen auf die audere Platte nur an der Regulirklappe 
vorbeilaufen kann, sind die Rahmen der Kiihlplatten rund herum mit BIech
randern N versehen. 

IV. Giirung und Hefe. 
Amerikanische Giirbottichkuhler im Anschluss an Kiiltema

schinen, Ver. St. P., E. SAUSER, M. HALLER, sind mittelst Abschlusshiihne 
an die Rohrleitungen angeschlossen nnrl kiinnen leicht ausgeschaltet werden. 
Die Befiirderung der Kiihlfliissigkeit, Saizwasser, geschieht durch Pumpen eBb. 
1884, 395). 

G. PFISTER hat eine Zeug-Zieh-Maschine zum Anfziehen und Liiften 
der Samenhefe beim Hefegeben construirt. Die Maschine ist ans Schmiede
eisen nnrl Walzeisen dargestellt, hat glatte Flach en, die mit Eisenlack iiber
strichen, nnd voIIfiihrt die feine Verteilung del' Hefe mit del' Wiirze, sowie 
das Luften der Hefe kurz nnd sicher. 1m Bottich ist natiirlich die Wiirze 
nach dem Satzgeben nochmals kraftig aufzuziehen (Wschr. f. Br. 1884, 244). 
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G. KASTNER empfiehlt, das Zeuggeben nicht nach Raum- sondern nach 
Gewichtsverhaltnissen auszufiihren. Zu dem Zweeke ist eine kleine Probe 
von 200 g abzupressen und aus dem Gewicht der gewonnenen, gepressten 
Hefe das fiir den Bottich notige Quantum zu berechnen. Die gewiihnliehe 
Anstellhefe enthalte 45-65 Proc. gepresster Hefe; diese Schwankung bedingt 
ja auch verschiedenen Garungsverlauf, wenn immer nur eine bestimJ:ute 
Literzahl Stellhefe gegeben wird. Nur bei gleieher Aussaat geeigneter Ge
wiehtsmengen Hefe lassen sich rationelle Garungen erzielen (Wschr. f. Br. 
1884, 320). 

REINKE studirte den Einfluss der Menge der Anstellhefe auf 
den Vergarungsgrad und fand, dass bei einem Aussaatquantum von 1'0 g 
Hefentrockensubstanz und dariiber pro II Wiirze del' Vergarungsgrad der
selbe ist, dass die Gesamtstickstoffaufnahme durch die Hefe dieselbe ist, dass 
.aber die resultirenden Hefenmengen mit dem Aussaatquantum steigen, da
gegen procentisch um so stickstoffarmer sind. 

BALCKE stellte durch Versuche in der Praxis fest, dass bei einem Aus
saatquantum von 0'3-0'6 g Trockensubstanz pro 1 I Wiirze der Verga
rungsgrad um ein geringes steigt, dass jedoch bei iiber 0'6 g Aussaat ein 
Riickschlag einzutreten scheint (Wschr. f. Br. 1884, 196). 

G. POMMER und P. EBELL in Hannover haben das D. P. 28071 erhalten 
auf Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd bezw. der Superoxyde oder Super
{)xydhydrate des Strontiums, Calciums und Natriums zu Bier, Wein, Most und 
Wiirze in Bottichen, Fassern oder Kiihlschiffen zur Regulirung der Hefenent
wickelung; ferner zu Fliissigkeiten VOl' oder wah rend der Garung zur Unter
driickung der Entwiekelung von Saurefermenten. 

A. G. SALOMON undDE VERE .MATHEW untersuchten den Einfluss ge
wisser phosphorsaurer Salze auf die Garung. (Br. J. 1884, 149.) 
Ganz geringe Quantitaten von phosphorsauren Salzen (Kalium-, ~fagnesium-, 
Calcium-Phosphat), den Wiirzen zugesetzt, erhiihen die Attenuation; am 
giinstigsten wirkt 0'23 g Kaliumphosphat : 100 cbem Fliissigkeit. 1m allge
meinen haben jedoch die Bierwiirzen mehr als geniigend Phosphorsaure und 
€fheischen daher keinen Zusatz. Bei griisseren Gaben tritt eine Verringe
rung des Vergarungsgrades ein. 

Der »Biihm. Bb." berichtet iiber die vorteilhafte Wirkung des Mal z
mehles auf die Here. Zu 20 hI Wiirze gelangten 61 Hefe mit 1/31 MaIz
me hI. Dieser Zusatz beim Zeuggeben bewirkte einen hoheren Vergarungs
grad, wesshalb die Biere friiher zum Ausstosse gelangen konnen. Die 
Krausendecke wird hierdurch maehtiger, halt sich 2-3 Tage Hinger und 
bildeten die eingefallenen Krausen ein"e gleichmassige, machtigere Schluss
decke ohne Hopfenharzklumpen. 

M. HAYDUCK constatirt durch Laboratorium-Versuche und durch Versuche 
in del' Praxis, dass Malzkeime, zu Wiirzen zugesetzt, einen auffallend starken 
Einfluss auf die Vergarung ausiiben, dass sie eine bedeutende Verminde
rung des Stiekstoffgehaltes der Wiirze bewirken und dass diese »hefestar-



Bier. 303 

kende Wirkung" der Malzkeime auf der Wirkung del' in den Keimen ent
haltenen Diastase beruht, welche wahrend der langen Garung einen Teil 

des Dextrins in Zucker umwandelt. Die Garungen, bei denen auf 3000 I 
Wiirze 1/2 kg Malzkeime zugesetzt waren, verliefen durchaus normal (Wschr. 

f. Br. 1884, 124). 
REINKE fand, dass durch die einseitIge Steigerung des Zuckergehaltes 

von W iirzen die Hefenbildung bedeutend gefardert, auch die Stickstoffauf
nahme grasser wird. Die Hefenbildung ist jedoch starker als die Stickstoff
aufnahme bei haherer Temperatur, sie tritt zuriiek bei niederer Temperatur. 
Die Stickstoffaufnahme stieg von 30 auf 48'4 Proc. (Wschr. f. Br. 1884, 3.) 

Nach C. LINTNER JUN. (Wschr. f. Br. 1883, 3) wird, wenn die Hefe die 
Wahl hat zwischen Amiden und Proteinen, von den ersteren mit Vorliebe 
mehr aufgenommen. Die Ursache hierfiir ist wohl in del' leichteren Diffundir
barkeit der Membran der Hefezelle fiir die krystallisirten Amide zu finden. 
Allerdings wird auch von den Proteinen urn so mehr aufgenommen, je mehr 
vorhanden ist. Das Amid steigerte demnach den Stickstoffansatz bedeutend 
gegeniiber dem Pepton, da gleiche Hefenmengen bei den Versuchen resultirten, 
welche mit Malzausziigen und Zuckerlasungen angestellt waren. 

HAYDUCK stellte fest, dass a b g e bra u c h t e He f e stickstoffreicher und gar
kraftiger ist als frische Samenhefe. Da nun eine stickstoffreiche Hefe nur eine 
geringe Stickstoffaufnahme zeigt und auch bei den niederen Temperaturen trager 
sprosst, aber doch sehr garkraftig ist, so wird neben einem hohen Vergarungs
grade auch del' Uebelstand eintreten, dass die Hefe sich sehr lange entwickelt in 
Folge reicher Stickstoffnahrung, dass also Hefentriibungen entstehen und dass 
schliesslich auch die Biere in Folge ihres hohen Stickstoffgehaltes wenig 
haltbar bleiben. Anstatt des Hefenwechsels schlagt nun HAYDUCK VOl', in der 
Hefe den Stickstolfgehalt zu verringern durch Liiften, wobei lebhaftere Spros
sung eintritt, also durch Aufziehen in del' Brauerei, und zweitens durch Angaren 
bei haherer Temperatur in kurzer Zeit mit gehopften zuckerlasungen odeI' 
Wiirzen, also durch Herfiihren, wobei ebenfalls eine stark ere Vermehrung del' 
Hefensubstanz, mithin Stickstoffverringerung eintritt. Schliesslich stellte H. 
fest, dass das friihere odeI' spatere Degeniren del' Hefe von dem Gehalt del' 
Wiirzen an assimilirbaren stickstoffhaltigen Stoffen abhangt und die Hefen 
langeI' zu gebrauchen sind, wenn der Stickstoffgehalt del' Wiirzen eine gewisse 
Grenze nicht iiberschreitet. (W. f. Br. 1884 No. 14, 18, 26.) 

BALCKE halt die Flughefe (Sacharomyces exiguus), welche meist bei 
einem niedrigen Vergarungsgrade des Bieres auf tritt, iibereinstimmend mit 
LINTNER fiir eine Abart der Bierhefe, in der Nahe der Eisschwimmer ent
standen. Dann giebt BALCKE an, dass der iible Geruch bei manchen Bieren, 
die haherer Temperatur ausgesetzt waren, meist auf die Anwesenheit einer 
Bacterie (Pediococcus cerevisiae), eine Sarcina-Art, zuriickzufiihren ist, welche 
durch Samenhefe odeI' miiglicherweise durch die MaIzeI' mit ihren Schuhen 
auf das Kilhlschiff kornrnend, von hier aus beirn Abfegen des Trubes in die 
Wiirze gelangt. CW. f. Er. 1884, 181.) 
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J. C. JACOBSEN zu Alt-Carlsberg bei Kopenhagen lasst reine Samen
hefe aus einer einzigen Zelle von SaccharomyceS' cerevisiae gewinnen und 
erzielt so vorziigliche Garungen. Das A usarten der Hefe ist ein Ab
schwachen oder eine andere krankhafte Aenderung der reinen Hefe durch 
schlechtes Malz oder Fehler im Brau- und Garverfahren; die VerwiJderung 
der Hefe dagegen ist die Verschlechterung der Hefe durch Beimengung von 
wilden GarpiIzen, welchen Gefahren man im Juli bis September stets aus
gesetzt ist. Es ist daher notwendig, in dieser Zeit die Wiirze unter Abschluss 
der unreinen atmospharischen Luft zu kiihlen oder im andern FaIle im October 
mit neuer Hefe zu arbeiten. Ferner ist nicht jede absolut reine Saccharomyces 
cerevisiae unbedingt fiir aIle Brauereien taugIich, da Stellhefen einen ver
schiedenen Vergarungsgrad von etwas iiber 1/3 bis gegen 2/3 herbeifiihren. 
Diese Umstande sind daher bei der Wahl einer Hefe zur Ziichtung aus einer 
Zelle zu benicksichtigen. (Mitt. d. Carlsb. Laborat. 2. Bd. 2. Heft.) 

Die Ueberfiihrung der Weinhefe in Bierzeug gelang CECETKA alImaIig 
durch Verarbeiten mit immer kalteren Wiirzen. Die erzeugten Hefen blieben 
ein Jahr, ja sogar einmal vier Jahre von befriedigender Beschaffenheit. (Z. 
f. d. ges. Brauw. 1884, 78.) 

K rankhei ten de s Bi eres d urch Alk oh olh efe npilz e bespricht 
HANSEN (Mitteilungen aus dem Carlsberger Laboratorium 1883). Derselbe 
fand in hefentriiben Bieren drei Arten von Alkoholhefenpilzen (Saccharomyces 
cerevisiae, Saccharomyces ellipsoideus und Saccharomyces pastorianus). So
bald die beiden letztgenannten Hefenarten auch nur in geringen Mengen 
Bieren zugesetzt waren, traten sofort Triibungen ein. 

Nach KRUIS (Z. f. Spiritus-Ind. 1883, 804) accommodirt sich Bierhefe 
den Verhaltnissen im Brennereibetriebe leicht und ist daher in diesem Betriebe 
gut zu verwerten. Die Wirkung der Bierhefe ist in den erst en Stunden etwas 

Fig. 165. langsamer wie die der Kunsthefe. 
REINKE erwartet mit Bestimmtheit, dass es ge" 

lingen wird, Bierhefe zu entfarben, zu entbittern 
und durch Herfiihren fiir Obergarung geeigneter zu 
machen, so dass also in den nachsten Jahren ein 
Umschwung in der Presshefenfabrikation sicher zu 
erwarten ist. 

v. Kellerwesen. 
L. WOELFLE in Miinchen. Bierfass aus Holz 

und Eisen (D. P. 22847). 
BINZ in Hochstetten bei Alt-Breisacb. Giir~ 

spund (D. P. 22310). In dem Spund ist ein Gummi
schlauch a befestigt. Derselbe ist an dem anderen 
Ende mit einer Metallriihre b verbunden, die eine 
durchliicherte Kugelc tragt. Ein iiber die Riihre b 
geschobener Kork d bewirkt, dass dieselbe stets 
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schwimmend erhalten wird und dass die Kugel c sich stets oberhalb des 
:Fliissigkeitsniveaus befindet. Es steht daher bei jeder beliebigen Lage des 
}'asses der oberhalb des Bieres befindliche, mit Kohlensaure gefullte Raum 

durch die Kugel c, die Rohre b und den Schlauch a mit der Aussenluft 
in Verbindung, so dass etwa im Fasse entstehender Ueberdruck sich sofort 
ausgleicht. 

OLSEN in Gothenburg. Mechanischer Abschaumapparat (D. P. 26631). 
Urn das in den Lagerfassern enthaltene Bier zu klaren, empfehlen KUN

HElM in Berlin und W. RAYDT in Hannover, gasformige Kohlensaure, die 

aus fiussiger Kohlensaure durch Entlastung hergestellt ist, unter geringem 
Ueberdruck durch den Spund in das Lagerfass einzuleiten. Das Bier bleibt 

einige Tage unter dem Kohlensauredruck steten, klart sich dabei, indem sich 
die Hefenbestandteile zu Boden setzen, und wird unter demselben Drucke 
in die Transportfasser abgezogen (D. P. 27384). 

Bierdruckapparate nach dem System RAYDT-KuNHEUI verdienen 

den griissten Vorzug. Da der Druck durch Anwendung fiiissiger Kohlensaure 
erreicht wird, so ist es erforderlich, dass die Fasser absolut dicht sind, urn 
auch einen hoheren Druck auszuhalten, dass fernerhin auch Windkessel und 
Kohlensaurebehalter vorschriftsmassig armirt' und auf den gesetzlichen Druck 

gepriift sind. Die Handhabung ist einfach, sicher und gefahrlos; der Einfiuss 
auf die Haltbarkeit des Bieres der denkbar giinstigste. (W schr. f. Br. 
1884, 22.) 

Das von ENZINGER in Worms eingefiihrte Universal-Schnellfilter hat 
in der Brauerwelt ganz besonders Anerkennung gefunden; es beseitigt bekannt
]jch bei Bieren die Hefen- wie Glutintriibung, ohne dass ein Kohlensaure
Verlust eintritt. 

Nach III. SCHWARZ und A. WEINGARTNER hat fur die Bierconservirung 
Boroglycerid sich nicht bewahrt. Wasserstoffsuperoxyd hat auf die 
Entwickelung der Hefe keinen Einfiuss. Die einzige bisher erprobte rationelle 
Conservirungsmeihode, unter allen U mstanden sichel' und gut arbeitend, besteht 
in der Vcrbindung von Pasteurisiren mit Salicylsaure-Zusatz. (Amer. 
Bb. 1884, 1-3.) 

Ein neues Verfahren des Bierpasteurisirens iibt J. EXNER aus 

durch Erwarmen des Bieres in Flaschen auf 600 R. wahrend 11/4 Stunde auf 
der Darre durch heisse Luft. Das Verfahren eignet sich gut fur dunkle, voll
mundige Biere. (Bahm. Bb. IS84.) 

In dem Pas teuris irungs a p p ar a t von LANGER in Hamburg geschieht das 
Pasteurisiren des Bieres und das nachherige Abziehen auf Fasser oder Flaschen 
unter vollstandigem Abscbluss der atmospharischen Luft durch Kohlensaure, 
sodass die in jener vorkommenden schiidlichen Pilzsporen fern gehalten 
werden. Der Erhitzungskessel des Apparates steht in einem durch Dampf
schlange geheizten Wasserbade, besitzt eine centrale cylindrische Durch
brechung, urn die Heizfiache zu vergriissern, und steht mit einem Kohlen
sauregenerator in Verbindung. l\Ian fullt ibn VOl' dem Pasteurisiren mit 

Biedermann, Jahrbnch VI. 20 
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Koblensaure, lasst das Bier durcb ein auf den Boden fiihrendes Robr ein
treten, offnet den Lufthahn zum Entweichen del' verdrangten Koblensaure, 
scbliesst nach Fiillung des Kessels alle Hahne ab und erhitzt. Beim Ab
zieben wird, wahrend das Bier den Apparat verlasst, Kohlensaure zuge
lassen; die Fasser sind vorber ebenfalls mit derselben gefiillt. (D. P. 24936.) 

FRIED. FILLER in Hamburg. Scbiittelrost fiir Pichapparate. (D. P. 26827.) 

VI. Untersuchung des Bieres. 
Vereinbarung bayeriscber Vertreter del' angewandten Chemie iiber die 

Untersucbung und Beurteilung del' Biere. (Wschr. f. Br. 1884, 242.) 
Das Verbiiltnis zwischen Glycerin und Alkohol im Biere scbwankt 

nach BORGMANN (Zeitscbr. analyt.·Ch. XXII., 532) in nicbt sebr weiten Grenzen 
wedel' bei engliscben bochprocentigen (9 proc. Alkohol), nocb bei deutschen 
Bieren mit 2'5 bis 5 proc. Alkohol. 1m ~1ittel kommen auf 100 Alkohol 
4'803 Glycerin. 

IIAYDI'CK liess Bier mit Zuckerlosung und Hefe noch einmal vergaren 
und fand, dass die stickstoffhaltigen Substanzen verschiedener Biere von sebr 
ungleicher Natur sind, da die Stickstoffaufnahme durch die Hefe bei der neu 
eingeleiteten Garung unter gleichen Verbiiltnissen zwiscben ij'34 und 30'6 Proc. 
der im Biere vorhandenen Stickstoffmenge schwankte. (Wscbr. f. Br. 1884, 62.) 

Siissholz soll nach VOGEL (Rep. analyt. Ch. 1884, 49) in seltenen 
Fallen dem Bier zugesetzt werden. Der Zusatz, 2'5 kg auf 11 hi Malz, soli 
gescheben, um ein Gelbfarben des Schaumes zu erzeugen und um in Folge 
des bohen Gehaltes gerinnbarer Eiweissstoffe in del' Siissholzwurzel eine 
bessere KHirung der Wiirze herbeizufiihren. Das Glycyrrhizin, welches im 
Siissholz als eine Verbindung von G1ycyrrhizinsaure mit Ammoniak aufzu
fassen ist, im Biere nachzuweisen, ist bis jetzt noch ohne Erfolg versucht 
worden, ebenso fehlt es aucb an Studien iiber die ev. Veranderung dessel
ben beim Glirungsprocesse. 

Koblensaureabsorption im Biere bestimmten TH. LANGER und 
W. SCHULTZE. (Zeitschr. f. d. ges. Br. 1879, 369 und 1883, 330.) Es er
giebt sich, dass ein Bier, je starker es eingebraut ist, ein um so grosseres 
Maass von Kohlensaure unter gleichen Umstanden zu absorbiren vermag. 
Alkobol verringert im Biere die Aufnahmefahigkeit; diehemmende Wirkung 
tritt bei niedriger Temperatur in hOherem Maasse auf. Das Bierextract tritt 
activ bei der Kohlensaureabsorption auf, daber kann 11 Bier docb mebr 
Koblensaure aufnehmen als 1 I Wasser von gleicher Temperatur. 

VII. Allgemeines und Statistik. 
Condensed Beer wird von England exportirt und ist ein auf 1/5 des 

Volumens im Vacuum eingedampftes Bier, welchem nach del' Concentration 
die zuerzt iibergehenden atberischen und alkoholischen Destillate wieder zu
gesetzt sind. Zur Verwendung gelangen stark gehopfte, extractreiche, aber 
nicht zu alkoholreiche Biere. (Pharm. Ztg. 1883, 98 u. 1884, 23.) 
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Die Verwertung und Verarbeitung der Trebern gelingt sehr 

gut durch Einsalzen del' frischen Trebern (1-2 Proc. Salz) und nachheriges 

'frocknen durch Mischen von Kleiemehl oder mit Malzkiirnern, so dass die 

~Iasse dann in Kuchen gepresst werden kann. (Bierbrauer 1884, 440.) 
ZUCKER in Berlin. Verwertu'ng von Trebern (D. P. 20674). Die 

Treber werden zwischen zwei Druckwalzenpaaren abgepresst. Die Presslinge 

Kommen in den verticalen Cylinder r. Hier Fig. 166. 

werden dieselben mit Futterstoffen, wie Hacksel, 
Schrot, Kaff etc., welche mit del' Abpress
fliissigkeit friiherer Chargen etwa zwei Stunden 
gegohren haben, vermittelst del' Verteiler 'In 

und n del' Achse 0, welche von oberhalb her 
ihren Antrieb erhiilt, gemischt. Eine Schnecke 
'q tragt das verdichtete Gemenge nach unten 
in die Vertiefungen im Mantel der Walze S. 

Die Boden dieser vertieften Formen werden 
,durch kolbenartige Stempel a an den Hebeln b 
und c getragen. Die freien Hebelarme von c 
greifen durch die Base zwischen die Curven
ringe u und v, welche feststehen und sich 
'Ilicht mit del' Achse von s drehen. Gelangen 

die Hebelenden in das untere Curvenstiick w, 
so werden sie abgelenkt und schieben den 

Kolben a herauf in der Form s', so dass der Kuchen 'In herausgestossen 
wi I'd und auf ein endloses Tuch IV an y fallt, urn in einem Trockenapparat 
:scharf getrocknet zu werden. Die erhabenen Formstempel z des Rades t 
driicken die Kuchen in den vertieften Formen der Walze s fest zusammen. 
Um ein Anhaften zu vermeiden, streuen die kleinen Appparate 9 Mehl, 
Schrot odeI' andere pulverige Substanzen in die Formen und auf die 
:Stempel. 

Es betrug pro 1882/83 (1. September bis 1. Marz) die erzeugte Biermenge 
in Oesterreich 11877 088 hI, Dngarn 547051 hI. Die Zahl del' Braue
'reien war 2094; Oberzeug allein erzeugten noch 46 Braustatten. Die Bier
.einfuhr betrug 9294 hI (Allgem. Zeitsch. f. Bierbr. u. ~Ialzfabr. 1884, 569). 

In England betrug per 1. October 1882/83 

England und Schottland 
Wales 

1m ganzen 
Kiinigreich 

1 184932 2076356 27364. 981 

Irland 

-Gesamt-Bierproduction: Barrels 24103693 
Zuckerverbrauch: Centner 1 086 220 11177 28956 1 126 353. 

Der Export betrug zusammen 428037 Barrels. Licenzen waren verteilt 
per 1882/83 an 15 ~37 Brauer (Allg. Br. u. H. Ztg. 1884, 253, 311). 

1m Jahre 1883 existirten in den Vereinigten Staat en 2378 Braue
"eien von Lagerbier, Porter, Ale etc. Hiervon fallen auf Pennsylvanien 331, 
New-York 315, Wisconsin 206, Californien 202. Den Rest teilen sich die 

20* 
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iibrigen Staaten und Territorien. 6 Territorien haben ii berhau pt keine Braue
reien. Producirt wurden 188317-18 Millionen Fass. (New-Yorker Handelsz.) 

Die GesamtquantWit an versteuertem Biere betrug per 1882/83 (bis 
30. Juni) in Barrels 187 702 842. Der Export betrug 220 792 Flaschen, 
215 938 Gallonen. Del' Import betrug 1 862 533 Gallonen (AIIg. Br. u. H. Ztg. 
1884, 773). 

Bierverbrach im Zollgebiete des deutschen Reichs (einschl. Luxemburgs). 

hI 
I 

Mutmasslicher Verhrauch 
. IAuf den Kopf der jewci-

Uebelhaupt ligen Bevolkerung 
hI Liter 

Etatsjahr I ge!~~~lDg I Einfuhr 
hI hI 

Ausfuhr 

1882--83/39323968\ 100415 994914 1384294691 84'7 

1m: Gebiete der deutschen Brausteuergerneinschaft ist per 1882-83 eine 
hetrachtliche Zunahrne der Production, eine Zunahrne der griisseren Betriebe. 
eine Abnahrne der kleineren Betriebe zu verrnerken. 

Beim obergarigen Biere haben sich die Betriebsanstalten und die 
Jlfenge des Products verrnindert, erst ere aber weit schneller als letztere; 
beirn untergarigen Biere geht neben einer bedeutenden Steigerung der Pro
duction eine geringe Abnahme der Betriebsanstalten her. DIe siiddeutsche 
Bierbrauerei ist offenbar in ein gewisses Stadium der Ruhe eingetreten. 
wahrend die jiingere norddeutsche Brauerei erst ihrem Hohepunkte zustrebt 
(Wschr. f. Br. 1884, 255). 
Vergleichende Zusarnmenstellung der Biergewinnung und der Bruttoertrage 

an Brausteuer im Zollgebiet des Deutschen Reichs. 

Mengcn des producirten Biere. 

Etats- Verwaltnngsbezirke 
Zu-

Reichs- Wiirtem- Elsass-
jahr steller- Baiern Baden Lothrin- sammen 

gebiet berg gen 
hi hi hi hI hi hI 

1882/83122 113 180 112 112 5671 3 041857 11167 213 I 815 631 139 2504481 

Brutto-Ertrage an Brausteuer 

0fJ ... .... OJ 

" "''' iii o ... 
~ <> 

"" ;;=; 1=l8 
" > ,.... 
"" " .... .... Pl 

" " ... 
oj oj " "" 

1882/831181~ 181 1314~: 141 17 2:' 68513 7:: 082 18~~ 119162 3~; 2081 ~91 /:8 
O. REINKE. 

XXVI. Spiritus. 

1. RohmateI'ial. 
a) Anbau und Aufbewahrung. WOLLNY bespricht die Grundsiitze 

der rationellen Kartoffelcultur, wobei er u. a. das Anwelken der Saat
knollen nur bei feuchtern Boden ernpfiehlt. (Z. f. Sp. 1884, 201). 

Einen A pparat zum An weI ken der Saatkartoffeln construirte O. HILLIG
(I. c. 349). 
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Bei Versuchen iiber den Einfluss der absoluten Schwere und 

des spec. Gewichtes des Saatgutes auf die Kartoffelernte kommt 

HELLRIEGEL zu dem Schluss, dass die beste Ernte von grossen, uugeteilten 

Knollen erzielt wird, dass jedoch der SUirkegehalt des Saatmaterials ohne 

Einfluss auf denjenigen des Erntcgutes ist (Beitrage zu den naturwissensch. 

Grundlagen des Ackerbaues, F. VIEWEG & SOH~, Braunschweig). Zu ahnlichen 

Resultaten gelangt HEINE-Emersleben (Z. f. Sp. 1883, 770). 
K art 0 ff e I a n b a u v e r s u c he wurden ausgefiihrt von 1'OPISCH-Friedberg 

(1. c. 732), SAT'l'lcH-Biirchlitz (I. c. 904), KENNEMANN-Klenka, 1'mM-Papenhohe, 

GIERTH in Aspichhof, von PILORGE (1. c. 1884, 82), HEINE-Emersleben (I. c. 280) 
und NITIKOWSKl-Bremin (1. c. 309). 

Kartoffelnlegemaschinen. G. W. MURRAY (D. P. 25318) und FR. 

RocK-Wiesbaden (D. P. 25321 und 25577). 
Kartoffelerntemaschinen. L. VOIGT-Vetscbau (D. P. 21281) und 

W. SIEnERSLEBEN-Bernburg (D. P. 23894). 
Diingung mit Phosphorsaure und Stickstoff erhiihten, besonders 

ne ben einander, die Kartoffelertrage gegeniiber dem Stallmist. Bei Diingung 

mit wirksamer Phosphorsaure wuchs auch der Starkegehalt (Z. f. Sp. 1883, 611). 
Kalidiingung erhobte nach E. WILDT den Ertrag, driickte aber den 

Stiirkegehalt urn so mehr herunter, je spater sie gegeben wurde (Z. f. Sp. 

1883, 713). Nach MARCKER wirken aile Stassfurter Salze entweder gar nicht 

oder hiichstens herabdriickend auf den Starkegehalt der Kartoffeln. Die 

Kalidiingung muss aber auf leichten Boden fiir die Vorfrucht beibehalten 

werden (1. c. 1884, 242) . 
. Mit Krugitdiingung erhielt KARBE-Kurtscbow giinstige Resultate (D. 

Idw. Pr. 1883, 89). 
Ueber Kartoffeldiingungsversuche von LAwEs und GILBERT und 

del' Versuchsstationen Danzig und Posen bericbtet MARcKER (Z. f. Sp. 1883, 
786,806, 886); ebensolche von GURADZE finden sich I. c. 1055. 

Nach del' GULICH' s c ben Met hod e zum Schutz gegen die Kartoffel

krankheit erbielt FR. SCHuLz-Brieg eine Minderausbeute von scblecbterer 
<Qualitat (I. c. 731). 

JAKoBs-Gnevekow dampfte erfrorene Kartoffeln und sauerte sie in 

Gruben ein, dabei fand ein grosser Verlust an organischer Substanz statt 

(Ldw. Jb. 1884, II). 
Die Cultur del' Gerste fiir Brennereizwecke bespricht Jl.fARCKER. 

Eine moglicbst stickstoffreicbe Gerste ist die beste. Hoher Stickstoffgebalt 

wird erreicht durcb reiche Stickstoffdiingung, besonders Chilisalpeter. Grosse 

Ertrage werden erzielt durch miiglichst diinne Aussaat, miiglichstes Aus

einanderriicken del' Drillreiben und sorgfiiltige Hackcultur (Z. f. Sp. 1884, 268). 
b) Untersuclmng des Rohmaterials. Zur Bestimmung des Stark e

ge h alt e s de r Kart 0 ff e I n sind nacb DELBRUCK miiglicbst grosse Proben 
zu nehmen (5-7'5 kg) und die sogenannten Stecbpl'ober desbalb nicbt Zll 

gebrauchen (Z. f. Sp. 1884, 215). 
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Die Bestimmung des Starkegehaltes in Getreidearten nimmt C. O. 
SULLIVAN in der Weise vor, dass er 5 g Mehl erst mit Aether, Alkohol und 
Wasser extrahirt, den Riickstand verkleistert, mit 0'03 g Diastase (Fallung 
von Malzauszug mit Alkohol) bei 62 0 verzuckert, das Filtrat auf 100 chcll> 
bringt und aus dem spec. Gewicht, dem Reductions- und Rotationsvermiigen 
die gebildete Maltose und das Dextrin bestimmt und auf Starke umrechnet 
(Ch. N. 1883, 244). 

Zur Bestimmung des Starkegehaltes der Gerste hatten BUNGE:<1ER: 

und FRIES vorgeschlagen, 4-5 g des Mehles mit 150 chem einprocentiger 
Salicylsaure 3/4 Stunden zu kochen, das Filtrat zu invertiren u. s. w. M. 
SCHWARZ und O. H. KLEIN fanden, dass die Salicylsaure die Ausfallung des 
Kupferoxyduls hemmt und modificiren die Methode dahin, dass sie 2' 5 g 
Gerste 1 Stunde mit 150 cbem Wasser und 1'5 g Salicylsaure kochen, heiss· 
filtriren, mit Salzsaure invertiren und durch Abkiihlen die Salicylsaure aus
seheiden und erst im Filtrat die Reduction machen (D. amerik. Bb. 1884~ 
9 und 133). 

2. Diimpfen. 
SOXHLET macht darauf aufmerksam, dass durch die Wirkung der 

Sa u r en, die im Maischmaterial vorhanden oder zugesetzt sind, beim 
Dampfen eine Bildung von Sauredextrinen eintreten kann, welche entgegen 
den Diastasedextrinen durch Diastase nicht in Zucker iibergefiihrt werden~ 

also der Alkoholbildung verI oren gehen (Z. f. Sp. 1884, 195). DELBRiicK 
bestatigt dies, da in der Praxis durch langeres und bei hohem Druck statt
findendes Dampfen zwar eine bess ere Aufschliessung, aber schlechtere Ver
garung in der Praxis erhalten wird. Die Dampfzeit ist daher miiglichst 
einzuschranken, wozu ihm Riihrapparate im Dampfer beizutragen scheinen 
(I. c. 256). 

UiLIK fand, dass beim Dampfen etwa die Halfte der unloslichen 
Eiweissstoffe unter Umwandlung in Peptone und Amide geliist werden 
(Oe.- u. Br.-Z. 1883, 19). 

Dampfer mit horizontalem Riihrwerk. VENULETH & ELLENBERGER, Darm
stadt. Das Ruhrwerk mit einfachen, auf eine vierkantige Welle gesteckten 
Armen von kugelfiirmiger Schlagzone ist im mittleren Teil des HENzE'schen 
Dampfers etwas oberhalb des Ueberganges in dem konischen Teil angebracht 

Fig. 167. (D. P. 23126). 
J. PLISCHKE, Krappitz und C. WEIGEL, Neisse 

fiihren das heisse Wasser beim Abtreiben des HENZE
Dampfers mittelst einer Siebbrause S ein. Dieselbe 
ist uber einem durch einen Hebel H verstellbaren 
Kegel K, welcher das Diimpfgut verteilt, angebracht. 

Zerklein'erungsapparat. F. LANKOW, Sob
howitz, bringt an der viereckigen Spitze des HENZE
Dampfers einen gusseisernen Konus mit einer Reihe 
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schrag angeschraubter Winkeleisen auf zwei gegenliber liegenden Seiten an. 

Eine zwischen denselben rotirende horizontale Rlihrwelle mit vier langeren und 
vier kiirzeren Flegeln, welche die ungleich vorstehenden Kanten der Winkel

eisen streift, schleudert das Getreide gegen letztere (D. P. 25192). 
G. SIEGLER, Hohenjesar, Schiinflie~s (Lebus). Fig. 168. 

Zerkleine rungsapparat fiir gedampfte Kor
ner. Der selbstthatige, in das Ausblaserohr des 
HENZE einzuschaltende Apparat besteht aus einem 
gusseisernen Gehause g mit leicht abnehmbarem 
Deckel d; beide sind mit Rippen a versehen. 
Rechtwinklig zur Zustromungsaffnung befindet 
sich eine leicht drehbare Welle emit drei Flii
geln b. Eine Roste r zeigt mit ihren scharfen 
Kanten nach dem Gehiiuse (D. D. 22855). 

Ein ahnlicher Apparat von ULLRICH besteht aus einem Kupfercylinder 
mit Stacheln und Schaufelrad, der am Ausblaseventil angeschraubt wird. Er 
functionirt nach FRANCKE und SCHUTZE gut. Ausblasezeit 1 Minute pro Ctr. 

Kartoffeln (Z. f. Sp. 1884, 257). 

3. Maischen. 
a) Theorie der Fermentwirknng. Bei Versuchen liber die En t

stehung del' starkeumbildenden Fermente in den Zellen haherer 
Pflanzen (beim Keimen del' Sam en), fand DETMER, dass die Sauerstoffgegen

wart eine wesentliche Bedingung fiir dieselbe ist (Bot. Z. 1883, 4:1, 37). 
Bei der Alkoholgarung findet nach E. BOURQUELOT vorher keine 

Inversion der Maltose durch die Hefe statt, wie beim Rohrzucker; die 
Mil ch s a u reg a ru ng tritt sowohl bei Maltose, wie bei Rohrzucker direct 
ohne vorhergehende Inversion ein, wah rend endlich bei del' durch .Asper. 
gillus niger veranlassten G a ru n g sowol Maltose wie Rohrzucker vorher zu 
Dextrose und Lavulose durch ein wasserliisliches Ferment in v e rtirt werden 
(J. ph. ch. 1883, 420 u. C. r. 1883, 97, 1322). 

C. LINTNER JUN. meint, dass wedel' der Gesamtstickstoffgehalt del' Gerste 
noch des MaIzes einen Anhalt zur Bemessung der zu erwartenden diastati

schen Wirkung geben, dagegen fand er eine Zunahme der diastatischen 
Wirkung bei zunehmendem Gehalt an lOslichem Eiweiss (Z. f. Sp. 1883, 997). 

Die Verzuckerung del' Starke bei der Bereitung des Reisweines 
(Sake) in Japan wird durch das Mycel des Schimmelpilzes .Aspergillus Ory
zae veranlasst (Z. f. Sp. 1884, 477). 

b) Malzbereitung. VAN TIEGHEM und BONNIER fanden, dass langere 

Zeit bei 100 ° getrocknete Samen ihre Keimfahigkeit verloren hatten, dass 
abel' von bei 35° getrocknetem Roggen 100 Proc., Hafer 99 Proc., Gerste 83 Proc. 
und Mais 20 Proc. keimten (Naturforscher 1883, 187). 

Ein Besprengen der Gerste beim Eintritt in den Quellstock zur 
Verhinderung des Staubens wird empfohlen (Z. f. Sp. 1884, 22). 
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Das Waschen des ~Ialzes vor dem Gebrauch fiihrt RIEBE in einem 
besonderen Apparate aus. DELBRikK und DAHMS empfehlen dies Verfahren 
besonders (I. c. 277, 472, 491). 

Maismalz gab in Bezug auf Verzuckerung und Ertrag keinen Vnter
schied gegen Gerstenmalz (I. c. 62). Bei Verwendung desselben ist es 
vorteilhaft, seinen wassrigen Auszug zum Verzuekern zu verwenden, den 
Riickstand aber mit dem ~Iaischmaterial zu dampfen (Z. f. Sp. u. Pro 1883, 
24 und 1884, 1). 

Griinmalzsortirer. G. STEIN in Miihlheim, Pfalz. Das Malz gleitet iiber 
ein in schiittelnde Bewegung versetztes Brett mit siebartiger Metallplatte 
(D. P. 24067). 

c) Maischen nnd Kiihlen. Neues Maisch-Verfahren von K. TXOBACH 
und A. CORDS, Berlin. Aus den geriebenen Kartoffeln wird dureh eine 
Centrifuge oder hydraulische Presse das Fruehtwasser entfernt, dieses auf
gekocht, yom coagulirenden Eiweiss befreit und noch heiss der abgepressten 
Kartoffelmasse wieder zugesetzt, welche nun verzuckert und in iiblicher Weise 
weiter verarbeitet wird. Die Maische wird vor oder nach der Garung mittelst 
Centrifuge oder Filterpresse filtrirt. Die Riickstande werden mit dem Ei
weiss und der entgeisteten Maische gemischt und auf Futterkuchen ver
arbeitet. Durch Entfernung der Eiweissstoffe aus dem Fruchtwasser und 
Neutralisation der Maisehe vor dem Abbrennen solI die Bildung von FuseIiiI 
vermieden werden (D. P. 24068). Das Verfahren wiirde nach WITTELSHOFER, 
falls es sich bewahrt, durch Erzielung concentrirter Maischen aus schlechtem 
Material, durch bessere Ausnutzung des versteuerten Raumes und Gewinnung 
eines haltbaren Futters sich auszeichnen. Feinsprit direct liefert es nicht 
(Z. f. Sp. 1883, 744). 

W. LAWRENCE, London. Maischzerkleinerungsapparat, aus kreis
formig angeordneten Injectoren und Pumpen bestehend (D. P. 25355). 

R. KLINKHARDT, Wurzen. Maischmiihle. Der Laufer der Maischmiihle 
tragt oben Fliigel, welche die Maische ansaugen und zwischen die Mahl-

Fig. 169. fiaehen fiihren (Saugfiiigel), und seitIich Fliigel, 
welche die die Mahlfiachen verlassende ~Iaische 

wieder nach aussen treiben (Druckfiiigel) (D. P. 
26419). 

Die GRUSoN'sche Excelsiormiihle arbeitet 
als Maischzerkleinerungsapparat nach Versuchen 
von FRANKE etwas schlechter als die Boml'sche Miihle, 
zur Bereitung des Hefengutes leistet sie dasselbe 
wie eine gute Malzquetsehe. (Z. f. Sp. 1884, 258.) 

H. GRUSON in Buckau bei Magdeburg. Ver
fahren der Herstellung vonMaische, Hefe 
und ~falzmilch. Bei einer zwischen dem HENZE
schen Dampfer und dem Vormaisehbottich einge
schalteten Excelsior - Schrotmiihle B wird beim Zer-
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kleinern der aus dem Rohr a kommenden Kartoffeln (Mais oder Getreide) 

der Deekel 8 der ~Iiihle geschlossen gehalten; bei der Herstellung von Hefe

gut fiihrt man das Griinmalz durch den mit einer rotirenden Stachelwalze 

versehenen Trichter Bl ein und Hisst durch Rohr w bestandig Wasser von 600 

zufliessen. Das Hefengut sammelt 

sich im Bottich E. Bei Herstellung 

del' Malzmilch fiihrt man durch Rohr 

h kaltes Wasser zu. (D. P. 22621.) 

Der Maisch- und Zerklei

nerungsappara t von FR. RATH, 

Neuhaldensleben, bestehtaus einem 

Troge A B, einem aus Riihren l' 

zusammengesetzten, mit hohlen 

Achsen versehenen, zum Erhitzen 

mit Dampf oder Kiihlen mit Was

ser dienenden Riihrwerke, einem 

Misch- und Schiipfrade G und einer 

seitlich am Troge angebrachten 

Zerkleinerungsvorrichtung E F, 

Fig. 170. 

welche durch das Schaufelrad ge- . 

speist wird. Das zerkleinerte ~. i,)~' ;(i w,#;a;~%&: ~~ : > "& 
Maischgut fliesst wieder in den ,?mU~,;;qiW/./."m,;0 k m ,;:%'$#~~ f,?'JJ'J, ~ 
Trog A B zuriick. (D. P. 25786.) Fig. 171. 

Del' VormaischboHich von R. ,--, 
PZILLAS) Brieg, besitzt eine ringcylindrische 

Form, welche frei von Ecken ist, so dass I
das .Maischgut sich nicht ansetzt. Es rotirt 
in ihm ein Rad S, welches das Maischgut 

herumtreibt und zerkleinert. Als Kiihler 

dient ein cylindermantelfiirmiger doppel

wandiger Kiihlring K mit senkrecht iiberein

ander liegenden Kammern und die den 

oberen Tei! des Schaufelrades iiberdeckende doppelwandige Scheidewand W. 
(D. P. 26539.) 

In dem mit einem der bekannten einfacheren Riihrwerke versehenen 

Maischbottich von PLUENTSCH, Stolp (Pomm.) Jiegt an der Seitenwandung und 

iiber dem griissten Teil des Bodens ein kupfernes spiralfiirmig ge

wundenes Rohr, welches sOlVol als Kiihl- wie als Dampfschlange dient. 

Zu seiner Reinigung im Innern wird eine einer Patrone ahnliche Biirste mit 

Dampf durch samtliche Windungen hindurch getrieben. (D. P. 2,1931.) 

An seinem mit No. 11319 patentirten 1tfaischapparat*) hat O. HENSCHEL 

eine Aenderung in sofern angebracht, als er anstatt der einfachen Kiihlrohre 
flache, treppenartig angeordnete Rohrbiindel einfiihrte. (D. P. 23184.) 

*J Teclm.-chem. Jahrb. 1882, III. S.289. 
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Einen anderen Spiral-!lfaischkuhlapparat construirte O. HENTSCHEL, Grimma. 
Die wasserfUhrende, den Kuhltrog miiglichst vollstiindig ausfullende Kuhl
spirale ist aus einzelnen kupfernen Scheiben hergestellt, welche, tellerformig 
rechts- und linksseitig vertieft, inmitten mit einem aufrecht stehenden Rande 
zur Befestigung auf der hob len Welle und an ihrer Peripherie mit flacben 
Riindern zur gegenseitigen Verbindung versehen sind. (D. P. 23635.) 

STENGLEIN empfiehlt den Apparat besonders fur an Raummangel leidende 
Brennereien und teilt Versuche uber seine Leistungsfiihigkeit mit. (Z. f. Sp. 
1883, 583.) 

Der combinirte Kuhl- und Ruhrapparat von V. MANNAK, Buda
pest, fur Maische, Schlempe, Hefeansatz besteht aus sehr flachen Trommel
scheib en, welche durch Rohr~ mit einander verbunden, urn eine hohle Welle 
angeordnet sind und urn diese in einem doppelwandigen trogartigen Behiilter 
mit halbcylindrischem Boden rotiren. (D. P. 22409.) 

Damit beim Kuhlen dickflussiger, mit Klumpchen untermischter Substanzen 

Fig. ]72. 

a 

mittelst eines Fliichenberieselungskuhlers nach LA
WRENcE'schem System dieselben nicht von den ausseren 
Biegungen der Wellbleche abtropfen und die inneren 
Biegungen in kurzer Zeit mit Klumpchen vollsetzen, 
hat E. THEISEN, Lindenau-Leipzig, den ersteren eine 
kurz, den letzteren eine weit gebogene Form gegeben. 
Die Zulaufseinrichtung a mit Zuflussrohr b zeichnet 
sich durch eine innere weite Ueberfallrinne d und 
Wellen f zur Reinigung der Kanten derselben von 
den sich ansetzenden Klumpchen aus. (D. P. 23088.) 

Versuche mit demselben zeigten WITTELSHOFER, 
dass die Kuhldauer der der anderen Apparate ent
spricht, der Wasserverbrauch sehr gering, die' Rei

nigung leicht ist. (Z. f. Sp. 1883, 642.) 
Ueber dem Flugelrad seines Maischbottichs hat H. PAUCKSCH, Lands

berg a. W., einen Fasernfang, sog. Fiidenianger angebracbt. (D. P. 24928.) 
Den Verbindungskopf fur die drei in einandergeschobenen Rohren des 

Gegenstrom-Riihrenkuhlers fUr Maische hat CHR. WERY so construirt, dass er 
leicht abnehmbar ist. (D. P. 24923.) 

Bei Versuchen uber die gunstigste Temperatur und Zeit
dauer der Verzuckerung in Maischen, welche nach dem in Oesterreich 
ublichen Schnellgarverfahren vergaren sollen und deshalb vor allem einen 
miiglichst hohen Maltosegehalt haben mussen, fand KRUIS als gunstigste Tem
peratur fiir Kartoffelmaischen 43-40'5° wabrend zwei Stunden. Gersten
maiscben verzuckern viel schwieriger, etwas leichter als diese Maismaiscben. 
(Oe. U. Br. Z. 1883, 20-24.) 

Das Zumaischen von Starke zu Kartoffeln geschieht am 
besten durch Einmaischen der ersteren fiir sich mit etwas Malz im 
Hefenfass, Erhitzen auf 50-65° R. mittelst Dampfruhrers und Zugabe 
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diesel' SUlrkemaische als Maischwasser in den Vormaischbottich. (Z. f. Sp. 
1883, 985.) 

V. BEusT erhielt bei Verarbeitung von reinem Dari pro Liter 
Maischraum 91/3 Proc., beim Zumaischen zu 18 Proc. Kartoffeln 10 Proc. (Z. 
f. Sp. 1884, 114.) 

Ueber den Wert del' Lupinen als ~Iaischmaterial gehen die An
sichten weit auseinander. Erhielt Hii'fHLER beim Zumaischen zu Kartoffeln 
giinstige Resultate (D. landw. PI'. 1884, 13), so halten WITTECK, l\fOSSLER 
und ein ungenannter Autor bei gleichem Verfahren die Lupinen fiir wertlos. 
(Z. f. Sp. 1884, 177, 412 und 493.) 

Nach CAVAYI'S Verfahren wird del' ~rais erst von Keimen und Sam en

lapp en befreit, den en das Oel entzogen wird, und die dann mit gedampft 
oder verfuttert werden. Auch Dampfen ganzer Maiskolben gab gute Resultate. 
(Z. f. Sp. U. PI'. 1884, 4.) 

4:. Garung. 
a) Theorie der Giirung. Hefegarung. E. CH. HANSEN hat seine 

Studien iiber die Ph ysiol 0 gie und M 0 rph ologie der Alko h 0 ]ferm en te 
fortgesetzt.*) In jener ersten 1881 erschienenen Arbeit hatte er die Ent

wickelungsgeschichte und das Garvermiigen des Saccharomyces apiculatus 
wm Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht. In der 1883 erschienenen 
Abhandlung: Recherches sur la physiologie et la morphologie des ferments 
alcooliques (Fortsetzung), Laboratorium Karlsberg- Kopenhagen 1883, bespricht 
HANSEN zuniichst die Ascosporenbildung bei Saccharomycesarten. ENGEL'S 
Ansicht uber die Sporenbildung bei Saccharomyces apiculatu8 erweist sich 
als irrtiimlich. Die Zuruckfiihrnng der Ascosporenbildung auf einen patholo
gischen Zustand durch VAN TIEGHE~I ist unrichtig. BREFELD'S Angaben, dass 
die Hefe durch die lange Zeit, in welche sie im Dienste der Garungsgewerbe 
zur Knospenbildung angehalten war, die Fahigkeit Ascosporen zu bilden ver
loren hat, bestiitigen sich nicht. Nach dies en kritischen Bemerkungen iiber 
die bisherigen Erfahrungen teilt Verfasser die von ihm ausgefiihrte Methode 
del' Ascosporenziichtung (auf Gypsplatten oder auf dem Objecttrager in Ge
latine, odeI' in geliiftetem Hefewasser) mit. Dieselbe hat VOl' den von PASTEUR 
und REES angege ben en bedeutende Vorziige. . Durch Versuche mit seiner 

Methode bei verschiedenen Temperaturen ergab sich, dass die Ascosporen
bildung von + 0'5 bis + 3 0 C. an bis zu ungefahr 37'5 0 C. stattfindct und 
dass die verschiedenen Saccharomycesarten Verschiedenheiten in den Maximal
und Minimalgrenzen, sowie im Optinum der Temperatur und der Entwicke

lungszeit, bei der die Ascosporenbildung statt hat, zeigen, was fiir ihre Unter
scheidung von Bedeutung wird. Untersuchungen iiber PASTEUR'S Torula er
gaben, dass diesel ben zum Teil Rohrzuckerliisung invertiren, zum Teil nichL 

Einige verursachen eine schwache alkoholische Garung (Ulltergarung), andere 
nicht. Eine dieser Formen bildet im Gegensatze zu den anderen an del' 

*) Techn.-Chern. Jahrb. 1883, S. 232. 
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OberfHicbe von Nahrfliissigkeiten schnell Membranen, gleichgiltig ob jene 
Alkohol enthielten oder nicht. Endlich unterzog Verf. die durch die ver
-schiedenen Saccharomycesarten veranlassten Krankheiten der Biere einer 
genaueren Prtifung und fand, dass in hefentriibem Biere neben Sacch. cere
visiae noch zwei wilde Hefen S. ellipsoideus und pastorianus sicb finden, 
ferner, dass der letztere Pilz ein Bier hervorruft, das unangenehm schmeckt, 
dass dagegen eine geringe Beimengung von S. pastorianus geniigt, die Opa
lisirung zum Verschwinden zu bringen, die das Bier beim Vergaren mit 
reinem S. cerevisiae zeigt. Die Trtibung des Bieres entstand wiederum, wenn 
S. pastorianus oder ellipsoideus bei der Hauptgarung zugegen waren. Diese 
verschiedenen Hefearten sind jedenfalls von hoher Bedeutung fiir die Garungs
gewerbe. 

Ueber die Bildung hefeartiger Sprossungen bei den Sporidien der Brand
pilze berichtet BREFELD und kntipft daran die weitgebendsten Speculationen 
tiber die Entstehung der Hefen. (Botan. Untersucbungen tiber Hefenpilze. 
Leipzig. A. FELIX. 1882.) 

GIACOSA fand in der Luft 2756 m tiber dem Meere neben Hefepilz
-sporen (Saccharomyces, Torula etc.), Keimsporen von Schimmelpilzen und 
Spaltpilze. (BioI. C.-B!. 1884, 730.) 

Bei Versuchen tiber die Stickstoffaufnahme durch die Here bei der Garung 
fand LINTNER JUN., dass die Hefe das Asparagin viel leichter und vollstan
diger absorbirt als die Peptone, auch war die in Amidliisungen geziichtete 
Hefe stickstoffreicher, als die aus Peptonliisungen mit gleichem Stickstoff
gehalt. Sind Amid und Pepton neb en einander vorhanden, so wird mebr 
Amid als Pep ton, aber von letzterem wieder urn so mehr aufgenommen, je 
mehr vorhanden ist. (Z. f. Sp. 1884, 470.) 

Ein standiges accessorisches Auftreten vonAmylaIkohol bei der 
Garung beobacbtete 1E BEL. Er fand in Weinen 0'2 cbcm Amylalkohol im 
Liter, in Bier 0'06 im Liter, in Garungen mit Rohrzucker noch weniger. 
(C. r. 1883, 96, 1368.) 

Spaltpilzgarung. Nach CHICANDARD ist die Brotgarung*) keine AI
koholgarung durch Saccharomyces veranIasst, sondern eine GIutengarung 
durch Bacterien. Das Gluten wird dabei peptonisirt, die Starke dagegen nur 
durch den Backprocess umgewandelt. (C. r. 1883, 96, 1585.) MOUSSETTE 
hat dagegen AIkohoI und Essigsaure in dem Condensationswasser von Backer
·ofen gefunden (I. c. 1865). 1. BOUTROUX gIaubt an ein gIeichzeitiges Statt
finden von AIkoboIhefegarung neben der tiberwiegenden Glutengarung (I. c. 
'9'1, 116), was CHICANDARD durch Zusatz von Zucker zum Teige und 
Wiederfinden der zugefiigten Zuckermenge nach der Garung des Teiges 
widerlegt. Wenig Alkohol bildet sich auch bei der Glutengarung (I. c. 616). 

Die Brotgarung unter den Tropen ist nach MARCANO eine reine Bacte
riengarung, die aber auch die Starke in Dextrine umwandelt. Es trat dabei 

*) Techn.-chern. Jahrb. 1884, S.426. 
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auch reichliche Alkoholbildung ein. 1m gemassigten Klima liess sie sich 
nicht hervorrufen (1. c. 96, 1733 und 97, 1070). 

Bei der fauligen Garung der Eiweisskiirper fanden GAUTIER und 
ETARD neb en Leucin, Glucoprotein, Phenol, Skatol, Indol, Tyrosin, Trime

thylamin, Ammoniak und Ptomaine, Ameisensaure, Essig-, Valerian°, Butter-, 
Palmitin-, Akryl-, Kroton-, Glycol- und gewiibnliche Milchsaure, Oxalsaure 

und Bernsteinsaure; endlich eine unbekannte Saure C9HI5 N04• (C. r. 1883, 

97, 263, 325.) 
HOPPE-SEYLER fand, dass die Cell u los e durch die Fermente des 

Cloakenschlammes zu Sumpfgas und Kohlensaure vergoren wird. (Ber. 1883, 
122). TAPPEINER fand dieselben Fermente auch in Teichschlamm, in den 
keine tierischen Excremente gelangt waren. Sie rufen in Nahrliisungen Sum p f
gas- und Wasserstoffgasgarung hervor. Er bait daher die Schlamm
giirung nicht flir eine Cellulose-, sondern flir eine Eiweissgarung. (1. c. 
1740.) Eine geringe Menge des Inhaltes des ersten Magens der Wiederkauer 

ruft in einer wenig "\<'leischextract und vie I Baumwolle enthaltenden Lasung 
cine lebhafte Garung hervor, welche nnter Bildung von Sumpfgas- und Kohlen
siiure vor sich geht, eine Cellulose-Sumpfgas-Garung. Schon eine 
geringe Veranderung der NabrIiisung durch Zusatz von Salzen oder anderen 
stickstoffhaltigen Substraten als Fleischextract geniigen, um eine Cell ul 0 s e
Wasserstoff-Garung zu bewirken. Es geht hieraus die Thatsache hervor, 

dass schon ausserst geringe Aenderungen in der Zusammensetzung der Nahr
liisung die Garung derselben Substanz vollstandig verandern kiinnen. Die 
Cellulose verschwand, und an ibrer Stelle finden sich im Riickstande Aldehyd 
und Fettslluren, namentlich Essigsaure und eine Buttersaure. (I. c. 1734.) 
Die Bacterien, welcbe die Zersetznng der Nitrate in der Ackererde unter 
Abscheidung von freiem Stickstoff bewirken, erkannten DEHERAIN und !lfAQUENNE 
durch Cultivirung in Rohrzuckerliisung als zur Classe der Buttersaurefermente 
gehiirig. (C. r. 1883, 97, 803.) 

:nrrQuEL bestimmte die antiseptisch e Wirkungskraft von 37 Stoffen. 
Von allen zeigte die hiichste Wirkung das Wasserstoffsuperoxyd,*) von weI
chem 0'05 g geniigten, um 1000 cbm Fleischbriihe fiiulnisunfahig zu machen. 
(Bied. C. B1. 1884, 287.) 

Bei Versuchen iiber die Einwirkung sehr niedriger Tempera
t u r e n auf Mikro-Organismen fanden PrcTET und YUNG, dass manche Bacterien 
eine solcbe ohne Scbiidigung ihrer Lebenstht1tigkeit ertragen. Bierhefe zeigte 
keine aussere Veranderung. Ihre physiologische Wirkung war aber erloschen. 
(C. r. 1884,1)8, 747.) 

Aus Versuchen iiber die Einwirkung von Sauerstoff auf die 

Lebenstbatigkeit niederer Organismen sehliesst HOPPE-SEYLER, dass bei Sauer
stoffzutritt die Spaltpilze wie die Hefe sich zunachst vermehren, bei Sauer

stoffmangel dagegen Garungserscheinungen veranlassen. Obwohl einige Spalt
pilze obne Sauelstoff lange Zeit leben kiinnen, obne sich zu vermehren, will 

') Vgl. P. BERT u. REGNARD Techn.-chern. Jahrh. 1884, 443. 
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Verfasser den Unterschied zwischen aeroben und anaeroben Spaltpilzen nicht 
mehr anerkennen. (Z. f. ph. Ch. 1884, 214.) 

A. FITZ beschreibt verschiedene Spaltpilzgarungen. Eine solche 
geht in Zuckerarten und glycerinsaurem Kalk vor sich und liefert Alkohol, 
Essigsaure, Ameisen- und Bernsteinsaure. Starker Sauerstoffzutritt und hohe 
Temperatur schwacht die Garthatigkeit abo Ein neues Buttersaureferment 
vergart viele Zuckerarten und Kalksalze organischer Sauren, namentlich milch
sauren Kalk zu Buttersaure, hydratisirt aber Starke, Cellulose und Eiweiss 
nicht. (Ber. 1883, 844 und 1884, 1188). 

b) Hefeu- und Garnngsfiihrnng. Bereitung von Kunsthefe. J. JACKEL 
und O. VON MICHAELIS in Nistitz bei Koeben a. O. Zur IIerstellung der 
Hefenmaische wird zunachst nur etwa die Halfte des ~Iaterials (Malz, Maische, 
Schlempe) mit heissem Wasser eingebruht, nach einer 10 bis 12 stiindigen 
Sauerung die zweite Halfte in Form warmer, susser ~Iaische hinzugefugt, 
das Gemisch bis zur Abkiihlung auf 34 bis 35 0 durchgeruhrt, 11/2 Stunden 
fest verschlossen gehalten und in iiblicher Weise gek ii hit. (D. P. 22625.) 
{iunstige Resultate mit dieser Methode erhielt C. POMMER, Friedenau (Z. f. 
Sp. 1884, 41). 

Die Kunsthefe ohne Malz von L. PARTENHEIMER, Friedeburg a./Saale, 
wird hergestellt durch Sauerung susser Maische bis zu 2 0 Saure, mit Mutter
hefe versetzt, dann aber die Teife Hefe statt mit susser Maische mit einem 
vorher abgenommenen Teile des sauren Hefengutes vorgestellt. D. P. 25211. 

Bei dem in Oesterreich ublichen Schnellgarverfahren ist nach TREULICH 
die hohe Anstelltemperatur zu vermeiden, die Siiuerung in 51/2 bis 
bochstens 12 Stunden zu erreichen mit einem Sauregehalt von 1.1 0 • (Oe. u. 
Br. Z. 1883, 22.) 

Urn die Hefe immer auf gleicher Garkraft zu erhalten, fuhrt 
SCHMIDT-Baudach aile 8 Tage Darrmalzschrotmaische von 20 0 B. zu. (Z. f. 
Sp. 1884, 115.) 

HEINZELMANN beschreibt einen A p par a t von SCHEIBNER (Berlin) z u m 
Einhalten der zur Sauerung giinstigen 'I'emperatur von 40 0 , der ein 
Riihrer in Form einer Dampfschlange ist. Auch fand er giinstige Resultate 
mit eintagiger Hefe. (Z. f. Sp. 1884, 410.) 

Die lastige Schaumgarung und ihre Bekampfung hat wieder eine 
Reihe von Mitteln dagegen gezeitigt, welche jedenfalls zeigen, dass diese 
falsche Garung von verschiedenen Ursachen herstammt, und deshalb ein 
Universalmittel sich nicht finden wird. Zu erwahnen sind: Starkes Dampfen 
mit durchstreichendem Dampf, Ablassen des Fruchtwassers (Z. f. Sp. 1884, 41), 
Zugabe von 3-41 Oel oder 1/._1/41 Petroleum zur Maische (I. c. 1883, 625). 
Andererseits wird die Hefenfiihrung geandert, z. B. die Saure bei Eintritt 
der Schaumgarung verringert, und der Mutterhefe frische Maische zugefuhrt 
(1. c. 1884, 21 u. 171) und die Mutterhefe schnell gekiihlt, dam it sie nicht 
nachsaure (I. c. 393). Den Einwand, dass Oelzugabe die Garung verzogere, 
widerlegt MANN (Grossburg) durch eine Reihe von Versuchen (1. c. 513). 
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Da in Oesterreich die Hauptgarung zufolge des Steuergesetzes in 7 bis 
11 Stunden vollendet sein muss, so wird den Brennerei-Maischen haufig 
B i e r he f e zugesetzt. K. KRUIS fand nun bei Versuchen dariiber, wie schnell 
sich diese den neuen Niihrstoff- und 'femperaturverhaltnissen anpasst, dass 
die Bierhefe eine ziemlich energische Garung in den Brennerei-~Iaischen 

hervorrufen kann, und dass sie sich in verhaltnismassig kurzer Zeit in Bezug 
auf die Garthatigkeit accommodirt. Ihre Wirkung ist in den ersten Stunden 
eine langsamere, die Bierhefe braucht also zur Erreichung des Maximums 
der Garintensitat eine langere Zeitdauer als die Kunsthefe. Der Unterschied 
ist jedoch kein sehr grosser. (Oest. u. Br. Z. 1883, 113.) 

Einen einfachen 'fhermostaten zur Regulirung der 'femperatur 
bei der Garbottiehkiihlung construirte KASTNER. In einem in der garenden 
lIfaisehe befindliehen Wasserrohr wird ein Schwimmer gehoben, sobald die 
'femperatur steigt, und dieser offnet mittelst Hebels das Kiihlwasserzuflussrohr. 
(Z. f. Sp. 1884, 490.) 

5. Destillation und Rectification. 

M a i s eh des till ira p par a t zur Erzielung eoncentrirter Sehlempe von CH. 
SALZMANN, Leipzig. In dem Destillirapparate von langlichem an den schmalen 
Seiten abgerundeten Querschnitt sind drei Fig. 173. 

Destillirzonen .A B C von allmalig zunehmen
der 'femperatur angeordnet. Die obere Destil
lirzone .A wird aus einem System von ein
fachen wechselstandigen Blechbiiden gebildet 
und nicht geheizt; die mittlere B besteht aus 
einem Systeme hohler ebenfalls wechselstandig 
uber einander angeordneter mit 'feilzungen 
versehener Blechboden c aus glattem oder ge
welltem Blech, welcbe mittelst Maschinen
abdampfes geheizt werden; die untere Zone C 
ist wie die mittlere eingerichtet, wird aber 
durch directen Dampf erhitzt, so dass die sie 
passirende aus der Maische entstandene 
Sehlempe erheblieh eoncentrirt wird. Die 
lIIaische wird vor ihrem Eintritt in den oberen 
'feil des A pparates durch Rohr M mittelst 
Vorwarmbiiden a, welcbe sie durchfliesst, durch
die abfliessende Schlempe vorgewarmt. (D. P. 
25945.) Die Leistungsfahigkeit des Apparates 
wird bei 300 X 1200 mm Basis zu 11001 pro 
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Stunde bei einem Dampfverbrauch von 26 - 27 kg pro 100 1 Getreidemaische 
und einem Trockengehalt der Schlempe von 9'38 Proc. angegeben. (Z. f. Sp. 
1884, 112.) 
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G. FLEURY, Rennes, sattigt die Maiscbe in einem Apparate, welcher 
denjenigen der Mineralwasserfabrikation nachgebildet ist, bei 15 Atmospbaren 
mit Kohlensaure und verteilt sie durch ein Siebrohr in einem Destil
lationsapparat. Die expandirende Kohlensaure soll dann die Alkoboldampfe
mit sich fortreissen und in den Rectificator iiberfiibren. (D. P. 24204.) 

NEDWIG, Regenwalde, baut iinen Destillirapparat mit 3 iibereinander
stehenden Blasen llnd hober Rectificationscolonne, welcher in der Stunde-
1300 I abtreibt. Der Sprit ist 90 procentig. (Z. f. Sp. 1884, 153.) 

Fig. 174. Verfahren und Apparate zum Con d ensiren von Dampfeu 
und Destilliren von Fliissigkeiten, sowie zum Vorwarmen, 
und Destilliren von Dampfkesselspeisewasser von THEISEN, Lin
denau-Leipzig. Die Apparate haben in ibrer Gesamtanordnung
Aehnlichkeit mit Wellblecbkiihlern fiir Wiirze. Eine der be
scbriebenen Constructionen besteht aus zwei iiber einander 
befindlichen Condensationsvorrichtungen A und B. Der ill' 
den oberen Teil a des Apparates eintretende Dampf wird 
zwischen den Wellblecben w durch das ihm von unten ent
gegenstromende Kiihl wasser condensirt. Letzteres verwandelt 
sich bei seiner Annanerung an a selbst in Dampf, der durch 
ein Verbindungsrohr f 9 nach der unteren Condensationsvor-

tij:=#~~fl richtung B gelangt, um hier durch das ihm von unten ent
gegenfliessende aus dem unteren Teil des Apparates A durch 
eine Rohrleitung zugefiihrte erste Condensationswasser, desseD:' 
Temperatur um einige Grade geringer ist, condensirt zu werden. 
(D. P. 23330.) Nach dem D. P. 26548 werden die aus Well
blechen gebildeten Condensationsraume in einem gescblossenen' 
Raume drehbar aufgehangt und erhalten eine gemeinschaftliche 
Dampfzufiihrung und Condensationswasserableitung, wahrend 
die Kiiblfliissigkeit unten zu- und oben erbitzt oder als Dampf 
abfliesst. 

Verfahren, nicht continuirlich arbeitende Des ti Iii r- und
RectificirApparate zu continuirlicbem Betriebe einzurich
ten von J. A. STELZNER, Altchemnitz, Sacbsen. Der mit Rei

nigungsmitteln (Oel, Salzen etc.) vermischte Spiritus wird in die Destillirblase' 
mittelst eines Injectors continuirlich eingefiibrt, mischt sieh mit dem durch 
die Zerteilungsvorriebtungen ausstromendem Dampfe und steigt dann in die· 
Colonne. (D. P. 22464.) In einem Zusatzpatent wird die Reinigung des 
aus der Blase des Rectificationsapparates abfliessenden Gemiscbes von Wasser, 
Spiritus, Fuseliii und Reinigungsmittei zur Wiedergewinnung des ietztereu 
z. B. Oel in einer besonderen Colonne angegeben. (D. P. 25773.) 

Der mit Vacuum arbeitende Apparat von A. MARIX, Paris, besitzt einen 
Zwischenboden f mit mehreren Oeffnungen und nach unten sich offnendo 
KIappenventile 9 zum Verschluss derselben, eine grossere Anzahl mit einer 
Brause B endende Steigrohre e und ein durchIochtes Diaphragma d. Die-



unter dem Zwiscbenboden zuw 

Sieden kowmende Fliissigkeit 

wird durch den Druck der 
Dampfe und die gleichzeitige 
Wirkung des Vacuums conti
nuirlich in den Steigrohren 
emporgetrieben, durch die 
Brausen zerstaubt und iiber 
das Diaphragma verteilt. Die 

Destillation geht daher sehr 
rasch und tief unter den ge
wiihnlichen Temperaturen von 
statten und es werden reinere 
Destillate erhalten. (D.P .25674.) 

CLAES und RAUCQ FR., 
Briissel, vermehrten die ein
fachen, zur ersten Abkiihlung 
der aus der Destillirblase auf

steigenden Dampfe dienenden, 
mit Kiihlmanteln umgebenen 
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Dampfrohre ihres Rectificationsapparates"') behufs Vergrusserung der 
Kiihlflachen und damit vermehrter Schnelligkeit del' Destillation urn zwei, 

drei oder mehre Dampfrohre in entsprechend erweitelten Uantelrohren. 
(D. P. 21924.) 

Dieselben bringen ferner ein Knierohr unterbalb del' Colo nne des Rectificir
apparates an, durch welches Wasser mittelst Dampf ausserst fein zerstaubt 
nicht bei zu bober Temperatur, dem Alkoholdampf, welcher nach der ersten 
Rectification in dem Apparate des Hauptpatentes einen fiir die weitere Reini
gung zu geringen Wassergebalt besitzen wiirde, beigemischt wird, urn die 
Fuseliile gleicbsam unter Was chung aufzunehmen. (D. P. 25114.) 

Urn die Vorteile der Kappen und Lochplatten in Destillir- und 
R e c ti fi cirs a u len zu vereinigen, 
werden von BARBET, La:Hadeleine
les· Lille, Frankreich, an Stelle 
derselben durchweg oder teil

weise Combinationen gewulbter, 
kappenfiirmiger Platten a mit ge

Fig. 176. 

zahntem Rande und darunter liegender Siebbleche b verwandt. (D. P. 22617.) 
F. WICHERT, Berlin. Apparat zur Gewinnung von Feinsprit. Die Blase 

A eines Destillirapparates fur Feinsprit ist durch linsenformige Dampfdoppel

buden a in kleinere eine grosse Oberfiiiche bietende Abteilungell zeriegt. 
(Fig. l77, ". foJg. S.) Del'Sprit wird mit Dampf von sehr niedriger Spannung 
bei 60 0 C. abgetrieben. Es sollen dabei die Fuseliile vollstandig zul'uck-

') V gl. Teclm.-chem. J ahrb. 1884, S. 34~1. 

Biederma IIll, Jahrbncll VI. :21 
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Fig. 178. bleiben. Der 

nach Gegen
stromprincip 

arbeitende 
Kahler (Fig. 
178) besteht 
aus einem Dop
pel mantel mit 
einer grossen 

Anzahl linsen
formiger Doppelboden d, welche in 
del' Nahe ihres Centrums mehrere 

Rohre 1 zum Durchlassen des Kahlwa,sers besitzen und unter einander durch 
flachgedriickte Bobre 2 far den Durcbgang des condensil'ten Spl'its vel'bunden 
sind. (D. P. 21741.) 

Del' Spiritusfiltril'- und Liqueurerzeugungs-Apparat von 
A. BAUER in Miincben besteht aus einem unteren grosseren Gefasse, dem Filtl'il'
fass, und zwei kleineren, dem oben stebenden Einfiillbottich und dem in del' Mitte 

befindlichen Klarbottich. Erstel'es steht mit letzteren durch Rohre in Ver-

I 

-!' 
-II 

Fig. 179. 

1 

bindung, Jasst sich durch einen inneren 
Heisswassercylinder erwarmen und ent
baIt die zum Entfuseln dienende Kohle, 
welcbe auf einem Seihboden lagert. Die 
beiden anderen Bottiche entbalten eine 
zwischen zwei mit Flanell aberzogene 
Seihboden eingescblossene Sandschicht. 
Der verdiinnte Robspiritus tropft durch 
den Einfiillbottich in das Filtl'irfass, steigt 

in demselben in die Hohe und kHirt sich 
wieder im Klal'bottich. Zur Liqueur
fabl'ikation wil'd in einem mit ihm ver
bundenen Cylinder Extract oder Essenz 

durch Zuleiten "on frisch gereinigtem 
Spiritus zu Liqueur gelost. (D. P. 23168.) 

Nach D. P. 25431 veranderte der

selbe den Apparat wie folgt: Dnter dem 

Apparate liegt ein gewohnlicber Heizofen 
mit einem Raucbrohre a, welches den 
Wasserbadkessel al und den Kessel f fiir 
hocbgradigen Spiritus durcbziebt. Ein 
zweiter KesseJ b fiir niedergradigen Spi
ritus ist durcb zwei Rohren C Cl mit den 
Koblencylinder ddl verbunden. In letz
terem kann von zwei durcblocberten Seih-
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boden uer obere 0 mittelst einer Schraube zur Pressung der Filterkohle hoher oder 
tiefer gestellt werden. Urn Rohspiritus zu filtriren, liisst man letzteren aus einem 
hoher gelegenen Reservoir durch das Rohr ql in den Kessel b fliessen.Der
selbe steigt dann allrnalig, durch das heisse Wasser bad al erhitzt, durch die 
Rohre c und CI in die Kohlencylinder d und dl und fliesst durch die oberen 
Rohre e e[ und den Kiihlapparat als Feinsprit abo Zur Herstellung von 
Liqueur-Essenz fiillt man den Kessel f durch das Trichterrohr 9 mit 
gereinigtem Spiritus und erhitzt. Die sich entwickelnden Alkoholdampfe 
steigen alsdann durch das Rohr hi in 
dell KriiutercyJinder k, extrahiren aus den 
Krautern dio atherischen Oele und con-
densiren sich mit denselben in einer mit 
1 verbundenen Kiihlschlange. 

Ein com binirter S pi ri t u s - Me s s - und 
Control-Apparat von G. FRITSCHE in 
Schonau bei Neutitschein (Mahren) besteht 
aus den beiden mit Zahlwerken versehenen 
Messtromrneln A und B, von denen letz
tere mit SchiipfliifTeln n versehen ist, urn 
den Spiritus in die Controlgefasse A' und 
B' wie auch behufs Schmierung in einzel
nen Tropfen in die Lager der Welle von B 
laufen zu lassen, und aus den Isolirwanden 
f g, hi und u v. (D. P. 25093.) 

Fig. 180. 

6. Untersuchung von Spiritus. 

Zum Nachweis von Amylalkohol im Weingeist benutzte VITALI die 
Eigenschaft des ersteren bei Zusatz zu conc. Schwefelsaure rote, bei weiterem 
Zusatz in blau und griin iibergehende Farbentiine zu erzeugen. Bei geringen 
Mengen schiittelt BETTELLI erst mit Chloroform aus, scheidet dieses durch 
Wasser ab und erhalt daraus durch freiwilliges Verdunsten den A mylalkohol. 
(A. d. Ph. 1883, 965.) 

J. UFFELMANN weist, den Amylalkohol nach, indem er den zu untersuchen
den Spiritus mit Aether ausschiittelt, nach dem Verdunsten mit conc. Schwefel
saure erhitzt bis zur Goldgelbfarbung und nach dem Erkalten mit dem Taschcn
spectroskop von SCHMIDT und H:i.NSCH prlift. Rin Absorptionsband zwischen 
G und F zeigt Amylalkohol an. Bei Gegenwart von Furfurol wird del' Aether
riickstand mit Schwefelsaure sofort gelb und giebt ein A bsorptionsband auf 
b 1/2 F-F. (Oh. Z. 1884 No. 29.) 

Die Menge des Methylalkohols in mit ihm denatuirten Wein
geist bestimmt YA~ DE VYVERE, indem er destillirt, das Destillat iiber calci
nirter Soda aus dem Wasserbade rectificirt, eine bestimmte Menge des ge
messenen Destillates Ducll 24stiiudigeu- Stehen mit dem gleicheu Gewicht 

21* 
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Chlorcalcium destillirt. Aus dem Riickstand erhalt man durch Destillation 
mit WasBer den Methylalkohol. (A. d. Ph. 1883, 870.) 

Um Wasser in absolutem Alkohol nachzuweisen, benutzt L. CRISMER 

fliissiges Paraffin, eine Mischung von Kohlenwasserstoffen der Methanreihe, 
welche bei 215-240 0 im Vacuum siedet und sich bei Wassergegenwart sofort 

triibt. (Ber. 1884, 649.) 
Aus dem l<'useliile der Riibenmelasse stellte BERGMANN Nonylsaure 

dar. (A. d. Ph. 1884, 337.) 
Nach WRORLEWSKY und OLSZEWSKI wird Alkohol bei - 129 0 zahfliissig, 

bei - 130 0 fest. (C. r. 1883, 96, 1142.) 

7. Ruckstande del' Spil'itusbel'eitung. 
Zur Trennung der fliissigen Schlempebestandteile von den festen behufs 

;Y erarbeitung der letzteren auf Futterkuchen sind verschiedene Verfahren vor
geschlagen, so von G. BAUMERT in Halle. (D. P. 25309.) 

M. HATSCHEK in Wien filtrirt die Schlempe bei einer Temperatur von 
80 0 C. und dariiber durch Bottiche mit Doppelbiiden, zwischen welche vor 
Beginn der in horizontaler Richtung erfolgenden Zufiihrung der Schlempe 
eine den oberen Boden bedeckende Menge heissen Wassers von 90-98 0 C. 
eingelassen wird. (D. P. 27136.) 

L. MECUS und B. HEINZELMANN in Wynegkem erhitzen die Schlempe vor 
dem Filtriren in geschlossenen Gefassen bei hohem Druck, wodurch die 
Kleberstoffe, welche sonst die Filter leicht verstopfen, coagulirt werden. 
(D. P. 25194.) 

Verfahren und Apparate zur Herstellung von trockenem Viehfutter aus 
Schlempe resp. Trabern. Nach HEINRICH HENCKE & Co. in Griineck bei 
Freising wird die neue Schlempe bezw. die Trabermasse zunachst mit einer 
wassrigen Liisung von leimhaltigen Stoffen versetzt, welche die eiweisshaltigen 
Stoffe mit den Hiilsen und specifisch schweren Schlempeteilen niederschlagen. 

Nach dem Absetzen wird mit Hilfe eines an der Wand des Reservoires ver
scbiebbaren Decantirbabnes das klare Wasser abgelassen und die mit reiner 

Schlammkreide entsauerte Schlempe in Filterpressen abgepresst. Die nun 
teigartige Schlempe wird zunachst auf den oberen Teil einer Darre gebracht, 
daselbst mit einer zum viilligen Entsauern niitigen Menge Soda innig ge
mengt, und, nachdem die Feuchtigkeit beinahe verdampft ist, durch in dem 

Boden dieses obern Teils befindliche Oeffnungen auf den untern Teil gebracht 
und viillig getrocknet. (D. P. 25916.) 

Nach Angaben des Erfinders sollen zum Eindicken von 1 Ctr. Schlempe 
4 kg Steinkohlen gebraucht werden. MARCKER berechnet nun unter Zugrunde
legung von Analysen solcher Futterkuchen und Abzug von 1/4 als liislicber 
Schlempeteile einen betrachtlichen Gewinn bei diesem Verfahren. (Z. f. Sp. 
1883, 750.) 

Neuerung von Trockenapparaten. E. THEISEN, Lindenau-Leipzig. 
(D. P. 20179 und 2359l.) Die Schlempe wird erst in eiriem Vortrockeuappparat 
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"zu steifer Masse concentrirt, die dann in einer Schnecke bis zum trocknen 

Mehl nachgetrocknet wird. 
Vacuumapparat zum Entwassern von Schlempe von A. Kux in 

Berlin. In dem Verdampfkorper des Apparates, welcber einen aus Buckel
platten b gebildeten Heizkiirper besitzt, ist in einer muldenfiirmigen Vertiefung 
des Bodens eine Fig. 181. 

durch Radervorgelege 
betriebene Trans

portschnecke T zur 
Entfernung del' con-
centrirten Schlempe 1111 

aus dem Apparate an
gebracht. Der Vacuum
apparat ist mit einer 

Luftpumpe derartig 
verbunden, dass der 
zum Betriebe del' Dampfejectoren derselben erforderliche Dampf, gemischt 
mit dem durch die Luftpumpe aus dem Vacuumapparate abgesaugten Dampfe, 

gleichzeitig mit zur Beheizung des Buckelplatten-Heizkiirpers dient(D.P. 25926). 
Zur Concentration del' Schlempe dienen nach FR. DEMMIN in Berlin 

mehrkiirperige unter Vacuum arbeitende Verdampfapparate ABC, wie sie 

in den Zuckerfabriken gebrauchlich Fig. 1 2. 
sind. Dieselben werden, urn an 
Verdampfung zu sparen, mit den 
Spiritusdestillirapparaten H in del' 
'Veise verbunden, dass die aus 
dem letzten Verdampfkiirper C ent
wickelten Bni.dendampfe zum Ab
treiben des Alkohols benutzt wer
den. Die Schlempe gelangt aus dem 
Destillirapparate H in die :lilontejus 
D odeI' Dl, wird von hier durch eine J!'iltrirpresse E gedrlickt und gelangt 
dann durch das Montejus 0 in die Verdampfapparate A B und C. 

MARCKER berechnet, dass die Schlempe von 1 Centner Kartoffeln 
37 -41 Proc. des Futterwertes del' Kartoffeln besitzt (Z. f. Sp. 1883, 1023). 

Aus don RiicksHinden del' Maisspiritusfabrikation unter Ver
zuckerung mit Sauren, die zu Futterzwecken ungeeignet sind, gewinnen 
POVIOU und MEHAY fettes Oel (Z. f. Sp. U. PI'. 1884., 4). 

Zur Befreiung des F use I ii I s von seinem iiblen Geruch und Wasser
gehalt wird dasselbe von FIELD destiIIirt, bis 90 Proc. iibergegangen sind, 
und aus dem DestiIIat del' Hauptbestandteil, del' Amylalkohol, mit Petroleum
ather ausgeschiitteIt und durch DestiIIation wieder von demselben getrennt. 
Del' in Petroleumather unliisliche Teil besteht aus den anoeren Bestandteilen, 
dem Butyl- und Propylalkoho\ samt dem vorhandenen Wasser (D. P. 23153). 
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8. Statistik. 
Deutschland. Die Verteilung der Brennereien war folgende: 

1m Etatsj ahr 1882/83 

Preussen 6960 Baiern (Kalenderjahr 1882) 5395. 

Sachsen. 650 
Hessen . 385 Wurtemberg (I. April 1882 bis 31. Marz 

Mecklenburg 44 1883) 1855. 
Thuringen . 71 
Oldenburg. 38 Baden (1.December 1882 bis 30.Novber. 
Braunschweig. 40 1883) Anzahl der Brenngefasse 
Anhalt . 41 28 224 Stuck mit 15 207 hI Inhalt. 
Elsass-Lothringell 19972 (Z. f. Sp. 1884-, 25 und Kal. ldw. G. 

Zusammen 28201 72-73.) 

Ertrag der Branntweinabgaben im Reichssteuergebiet 1872-1882/83. 

Bruttoertrag 
Betrag der Riick-der Branntwein- Nettoertrag der Abgaben 

abgaben. vergiitung Export 
Inliiudische fiir ausgefiihrteu I 

Etatsjahr 
Steuer, Eiu- uud zu techui-

I Reichssteuer-gaugszoll, scheu Zweckeu pro 
U ebergaugs- zusammen 
abgabe, Aus- verwendeten Kopf gebiet 
gleichungs- Branntwein abgabe 

.It vi! vi! vi! hl -
I 1872 46354746 4373160 41 981 556 1'35 273154 

1873 51261558 8472645 42788913 1'33 fJ29210 
1874 56359740 8382375 47977 365 1'44 523571 
1875 58922841 6447976 52474865 1'56 402747 
1876 55472217 6402330 49069887 1'45 399896 

1877/78 54264789 9061 795 45202994 1'31 566008 
1878/79 561173466 8963476 47409990 1'36 559867 
1879/80 55 620 188 9872503 45747685 1'30 616646 
1880/81 59176568 12077 810 47098758 1'32 741900 
1881(82 66043657 17533350 48510 107 1'35 1095162 
1882/83 60921 641 14955223 45966418 i 1'27 934 118 

, 

In Russland wurde producirt 
1881/82 in 2.'>75 Brennereien 32579273 Pud wasserfreier Sprit 

1882(83 in 2517 " 32300306" " " 
hauptsachlich aus Kartoffeln, Mais, Hafer- und Hirsenmehl (Z. f. Sp. 1884, 556). 

Ueber den Materialverbrauch, die Durchschnittsausbeute und Schlempe
verwertung in den letzten drei Jahren in Arne ri ka macht A. SCHROHE, Mit
teilungen aus denen hervorgeht, dass das Hauptmaterial Mais, dann Roggen 
und Melasse ist. 1m Ganzen wurden verarbeitet 
1880/81 - 31191 175 Bushel Getreide 1 
1881/82 - 27459095" " J und ca. 2-3 Mill. Gall. Melasse. 
1882/83 - 18644787 " " 
(Z. f. Sp. 1884, 509.) 
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9. Presshefefabrikation. 
G. FRANCKE maeht Mitteilungen uber Sauerung der Presshefen

maisehe mit Sehwefelsaure, Sehlempe und Selbstsauerung, aus denen der 
Wert des Schlempezusatzes hervorgeht, wenn dieselbe heiss gekHirt und 
schnell gekuhIt verwandt wird. (Z. f. Sp. 1883, 682.) 

Eine Methode zur Mi t an w en d un g vo n Mais in del' Presshefefabrikation, 
welche eine reichliehe Hefeausbeute giebt, teilt CHRISTELK mit. (Oen. u. Br. 
Z. 1883, 129.) 

Die Vermutung ULLIK'S, dass ~lalzkeime wegen ihres hohen GehaItes 
an Amidstickstoff vorteilhafte Verwertung in der Hefefabrikation finden kiinnen 
(Oe. u. Br. Z. 1883, 289), fand HA YDUCK bestatigt, indem er nachwies, 
dass Hefe 50 Proc. des Stickstoffs von einer wassrigen Malzkeimabkochung 
assimilirte. (Z. f. Sp. 1883, 981; 1884, 232.) 

BASWITZ teilt eine Reihe von Zahlen iiber den Wasser-, Extract-, 
Zucker- und Trabergehalt del' Malzkeime mit (I. c. 1884, 169). 
Ferner fand er, dass man die Malzkeime direct nicht zumaischen kann, da 
sie die ~Iaische zu sehr verdicken. Besser geht es mit gemahlenen Malz
keimen, die aber schwer von der Hefe zu trennen sind. Man sollte also 
nul' mit Malzkeimextract arbeiten. (I. c. 235.) 

Gewinnung von Hefe von G. CLAUDON und C. VIGREUX in Paris. Ein 
Gemisch von 2150 kg l\felasse mit 150 kg mit einer Saure verzuckertem l\lais 
wird mit Bierhefe bei einer Temperatur von 25 0 C. zur Garung angestellt, 
und wenn die Garung im vollsten Gange ist, durch einen KaItwasserkiihler 
auf 18 0 C. abgekiihlt und auf diesel' Temperatur erhalten, bis das Aufsammeln 
del' Hefe, welches mitten in der Dauer del' Garung beginnt, vollendet ist. 
Hierauf fiihrt man die Garung untel' El'wal'men auf 26-27 0 rascher zu Ende. 
(D. P. 23329.) . 

Durch Versuche mit Presshefemaischen im Kleinen fan den DELBRUCK und 
REINKE, class die Quantitat del' geernteten Hefe durch reichliche Zucker
zugabe gesteigert wurde. Del' Stickstoffgehalt del' Hefe nahm dabei 
jedoch bedeutend ab. Eine Untersuchung del' Presshefemaischen ergab ferner, 
dass in vielen Fallen die Verzuckerung durchaus nicht das normale 
Verzuckerungsverhaltnis von 50 Proc. erreicht hatte und dass in den 
Trabern noch eine erhebliche Menge unaufgeschlossener Starke sieh fand. 
DELBRiicK rat daher an, Versuehe mit Anwendung des Hockdruckverfahrens 
auch fiir die Presshefebereitung vorzunehmen und halt fur am geeignetsten 
fur den Zweck das RIEBE'Sche Verfahren, nach welchem in einem mit 
Riihrwerk versehenen Iiegenden Dampfer der Mais erst unter Znsatz von 
1 Proc. lIIalz auf 50 0 angewarmt und viertelstiindlich die Temperatur ge
steigert, endlich bei nieht ganz 1 A tmosphare 1/4 Stunde gedampft wird. 
Auch Versuche mit Z~maischen von Schlammstarke und langeres 
Kochen del' als Hefenahrmittel dienenden, mit Schwefelsaure ver
setzten Schlempe zur Verzuckerung des darin enthaltenen Dextrins nennt 
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er als Mittel zur Steigerung des Zuckergehaltes der Presshefenmaische. (Z. 

f. Sp. 1884, 225.) 
FRANCKE weist auf den Einfluss hin, welchen die Liiftung der 

Anstellhefe und das Aufziehen der Wiirzen in der Bierbrauerei auf das 
Wachstum und die Kraftigung der Hefe hat, und dass es fiir die Presshefen
fabrikation daher auch von Bedeutung sein kann. HAYDUCK fand auch bei 
sonst ganz gleich angestellten Versuchen bei Luftzufuhr eine dreimal griissere 

Hefemenge als ohne Liiftung. 
HA YDUCK und l'rfOSCICKI fanden in Pre s she f esc hIe m p en sehr ver

schiedene Mengen fiir Hefe assimilirbaren Stickstoffes (8-23 Proc.), 
welcbe den Wert der Scblempe als Hefennahrmaterial darthun. Wegen ihres 
reichen Gehaltes an assimilirbarem Stickstoff halt HAYDUCK die Wi c ken 

(mit 58 Proc.) und Lupinen (80 Proc.) fiir ein wertvolles Zumaischmaterial 

fiir die Presshefefabrikation, nur muss ein richtiges, VerhiUtnis zwischen Zucker 

und Stickstoffnahrung hergestellt werden, wenn die Ausnutzung sichtbar sein 

soll. (Z. f. Sp. 1884, 231.) 
Zur Conservirung der Hefe empfiehlt HEINZELMANN zu II der Hefe 

vor dem Pressen 0'1 g in Alkohol geliiste Salicyisaure zu geben. (Z. f. Sp. 

1883, 564.) 
ASMUSSEN und PETERSEN in Kopenhagen. Apparat zum Sieben der Hefe. 

(D. P. 25380.) Eine ganz ahnliche Siebmaschine construirte HAGSPIHL und 
baut PRoLLIUs-Giirlitz. (Z. f. Sp. 1883, 10]0; 1884, 355.) 

Einen von PRENZLER (Osnabriick) gefertigten Be r i e s e I u n g s k ii hIe I' 

empfiehlt PETZOI.DT als leistungsfahig und die Liiftung vermittelnd. O. c. 
1884, 236.) 

Zur Priifung der Hefe auf Garkraft macht E. MEISSL den Vor
schlag, folgende l'rlethode als vereinbarte anzunehmen: 4'5 g eines Gemisches 
von 400 g Rohrzucker-Raffinade, 25 g saurem phosphorsaurem Ammon und 
25 g saurem phosphorsaurem Kalk werden in 50 cbem reinem Trinkwasser 
geliist und darin 1 g Hefe verteilt. Das KiiIbchen ist nach Art der Kohlen
saurebestimmungsapparate mit Chlorcalciumrohr und Luftdurchsaugungsrohr 
verse hen und wird 6 Stunden bei 30 0 C. gehalten, dann nach dem Durchsaugen 
von Luft wieder gewogen. Entwickeit nun eine sog. Normalhefe 1'75 g 
CO~, so findet man die Triebkraft einer zu priifenden Hefe in Procenten als 

G C? 100 
efundene 0- X 1,75' 

HAYDUCK aussert gegen diese Methode Bedenken. ]'iir Praktiker ist das 
sechsstiindige Einhalten einer constanten Temperatur umstandlich; die Ver

wendung von Nii.hrsalzen und Trinkwasser kiinne sehr leicht durch ihre 

Beeinflussung der Garung die Cnterschiede zwischen garkraftiger und schwaeher 
Here verwischen, da schon geringe Mengen von Salzen, wie sie im Brunnen
wasser sich finden, zur Entwickelung einer viel griisseren Menge von Kohlen
saure bei der Garung Veranlassung geben, als bei Anwendung von destillirtem 
Wasser sich bildet. Er weist deshalb auf den von ihm construirten Apparat 
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hin,*) der eine Bestimmung der Garkraft in 11/2 Stunden gestattet. Es 
kniipfen sich hieran noch wiederholte Meinungsausserungen beider Autoren, 
auf die hier nur hingedeutet werden kann. (Z. f. Sp. 1883, 933 und 965; 
1884, 129, 135, 221 und 389.) 

H. STRUVE unterwarf Hefe einer genauen-Analyse durch Dialyse 
mit Aether als Aussenfliissigkeit. 1m Diffusat fand Verfasser Invertin, Leucin, 
Tyrosin, Glycerinphosphorsaure, Albumin und Peptone; in dem Riickstand 
Tyrosinkorner und Hefezellen mit dunklen Kernen (Fett). Die Zellhaut war 
nicht Cellulose. Eine Gesamtanalyse ergab: 87 Proc. Wasser, 0'16 Proc. 
Albumin, 0'52 Proc. Invertin, 6'35 Proc. Extractivstoffe, 5'22 Proc. Hefen
riickstand, 0'17 Proc. Aetherriickstand. (J. f. pro Ch. 1883, 231.) 

O. SAARE. 

XXVII. Fette, Harze, Oele und Seifen. 

1. Fette Oele und Fette. 
Die Industrie der Fett- und Oelgewinnung hat folgende Neue

rungen aufzuweisen: W. BUCHALL und W. TH. HAynON in Dover haben sich Neue
rungen an Oelpressen patentiren lassen (D. P. 25927). Die den Presskorper 
bildenden, durch Ringe c (Fig. 183 S. folg. S.) zusammengehaltenen Schienen a, 
an deren Stelle auch horizontal iibereinander geschichtete Ringe treten kiinnen, 
bilden nach aussen hin sieh erweiternde Spalten. Die seitlich von den Sehienen 
aufgestellten Saulen d tragen den Deckel und halten denselben bei del' 
Pressung mittelst del' umschlagbaren Haken 9 fest. Die an dem drehbaren 
Tisch t sitzenden Messgefasse s fiillen sich abwechselnd aus dem Kasten 9 
und entleeren sich abwecbselnd in den Presscylinder. Die einzulegenden 
Boden diesel' Messgefasse werden durch Zuriickziehen del' Stifte u - sobald 
das entsprechende Gefass iiber dem Presseylinder stebt. - ausgelost und 
erfolgt dieses Auslosen unter Vermittelung eines auf dem Teller t angeord
neten Hebelwer4es. 

FERD. KRAUS hat ein Patent auf eine Neuerung an 0 e I pre sse n mit 
Siebtopfell erhalten (D. P. 22970). Es werden beJiebig viele Eisen- odeI' 
StahlplaUen auf einer Seite mit stralenformigen Rinnen verseben, welche naeh 
del' Peripherie hin weiter und tiefer werden und diese mit ringformigen 
Rinnen verbinden. In die ersteren Rinnen werden Siebloeher so eingebohrt, 
dass dieselben an del' glatten Seite der Platten klein und an del' mit Rinnen 
versehenen Seite grosser sind, damit sie sich nicht dureh den aus del' Press
masse mitgefiihrten Sehlamm verstopfen konnen. Werden nun jedesmal zwei 
Platten mit den Rinnen aufeinander gelegt und zwischen die Presskuehen 
gebracht, so kann das Oel dureh die kleinen Locber iu die Rinnen ge
langen und durch die an del' Peripberie des Siebtopfes befindlicben Locber 
ablaufen. 

*) 'l'echn.-chem. Jahrb. 1883, 22(;. 
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Fig. 183. 
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CYRUS ESPIlRTT und \\. I!. A'lL"' 

(l>.P._3654) tellenPre sum ' chUi~e:U1 

sirter Fa er ('!tulcanisell 

fibre ) in zwei durch ein 
Lederband ,'erbundenen 
HiHften wclcheQuemuten 
be>itzen, her. 
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Knochen. G i t eine Bla e, weJche mit einer chlange 111 fiir 
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directen Dampf versehen ist. Die Extraction wird so geleitet, dass Benzin in G 
verdampft wird, die Dampfe durch A von unten nach oben stromen, durch 
Rohr a in Kuhler B gelangen, das hier condensirte Benzin nach F fliesst, 
von hier durch Rohr v und Brausen c wieder f('in zerteilt in it. eintritt 
und die Fettlosung dann nach G zuruckfliesst. Das Ueberbrausen von Benzin 
aus F nach A fiudet von selbst intermittirend statt, da die eingebrauste 
Fltissigkeit die Dampfe in A abkuhlt und dann zeitweilig die Destillation 
der Dampfe durch a nach B aufhort. 1st die Entfettung beendet, so wird 
aus der in G befindlichen Fettlosung das Benzin ausgetrieben; dasselbe ent
weicht durch A nach a und B. Schliesslich leitet man in das Fett direct 
Wasserdampfe, die ebenfalls durch A ziehen mussen, urn hier den Rest von 
Benzin zu verdampfen. Die Brausen c sind in verschiedenen Hohen all
geordnet; sie konnen auch in senkrecbter Ricbtung den Extractor A durchsetzen. 

Fig. 185 zeigt den Apparat von W. BUTTER in Gummersbach (D. P. 
25011). Die auf dem Doppelboden b liegenden Knochen werden vor dem 
Entfetten mittelst Wasserdampf gedampft, welcber durch die durcblocherte 

Fig. I 5. 
, ! 

Schlange v in den Extractor A 
eintritt; das condensirte Wasser 
wird bei m abgezogen. Dadurch 
wird die Luft aus den Knochen 
verdrangt und der Scbmutz von 

_-=t~~~~~-~:"~ denselben abgespult. Hierauf 
wird, wie nach Pat. 17181, aus 
dem Behalter B ein Gemiscb 
von Benzin und Wasser in A 
eingelassen und das sich unten 
ansammelnde Wasser mittelst 
der Dampfschlange w erbitzt. 
Es werden so die Knochen mit 
einem Gemiscb von Wasserdampf 
und Benzindampf bebandelt. Das 

B aus dem Extractor durch Rohr d 
austretende Dampfgemisch wird 
im Kuhler C condensirt. Wah
rend nun naeh Pat. 17181 das 
Gemiscb von Schmutzwasser und 
Benzin wieder auf die Knochert 

zuruckfliesst, werden hier Wasser und Benzin getrennt, worauf man das Benzin 
und reines Wasser wieder in den Extractor einlasst und das Schmutz wasser 
fortleitet. Es sind demnach bier zwei VorJagen E und D angeordnet, von 
denen die letztere durch eine Scbeidewand 0 in die Teile 8 und r geteilt 
ist. Das Schmutzwasser tritt unter 0 nach 1· und wird dUTCh Rohr e fort
geleitet; das Benzin fliesst durch p nach E. Hat sich hier genugend Benzin 
angesammelt, so lasst man aus B reines Wasser nach A und offnet dann {, 
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worauf das Benzin durch die durchlocherte Schlange v nach A zuriickfliesst. 
Man schliesst dann c und (, so dass del' Process von neuem beginnt. Dies 
wiederholt man, bis die Extraction beendet ist. Del' Rest des Extractions
mittels wird dann aus den Knochen durch Dampf ausgetrieben. Del' Dampf 
wird durch Brause z und ausserdem durch Schlange v eingefiihrt, wobei 
man das Fett noch durch w erhitzt, um auch dieses von Benzin zu befreien 

Del' Apparat von HANS NEUMEYER in Niirnberg (D. P. 26882 vom 17. Marz 
1883) ist durch Fig. 186 dargestellt. Del' mit Dampfmantel versehene Ex
tractor Adient zur Aufnahme der Knochen. Diese Iiegen auf Siebboden k 
und werden dadurch ent-
fettet, dass man zunachst 
mittelstdes Stralapparates 
til ein Vacuum in A er
zeugt, dann Liisungs
mittel aus dem Reservoir 
D einHisst und mittelst 
indirecten Dampfes ver~ 
dampft, bis ein Ueber
druck von 0'1 Atmosphiire 
im Apparat herrscht. Es 
wird hierauf die Verb in
dung mit dem Kiihler B 
hergestellt, wobei das 
Liisungsmittel iiberdestil
lirt und sich in D sam
melt. Kiihler B enthalt 
ein Schlangenrohr, das in 
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das innere Gefass Bl miindet; dieses ist mit D verbunden. Schlangenrohr und 
Gefass B sind von dem Kiihlwasser umgeben. Es wird nun der Rest des Liisungs
mittels aus A durch directen Dampf abgetrieben, wozu die Dampfbrause 0 1 dient. 
Die Fette werden nach E abgelassen und durch directen Dampf gereinigt. Die 
Knochen sollen nun gewaschen werden; dies wird dadurch bewirkt, dass man 
den Injector til 1 bei z 1 warmes Wasser ansaugen und durch Z 2. auf die 
Knochen driicken las st. Hierauf werden die Knochen mit verdiinnter Oxal
saure odeI' Salzsaure macerirt, wobei man den Injector m 1 wieder zur Ein
fiihrung del' Losung, dann aber so benutzt, dass er die Losung continuirlich 
durch z ansaugt und durch 12 auf die Knochen driickt. Nachdem die Saure 
abgelassen, wird Dampf in A eingelassen, schliesslich heisses Wasser durch 
til 1 und l2 eingebraust; auch dieses kann man mittelst des Injectors til 1 

wiederholt auf die Knochen aufgeben, bis die LeimlOsung concentrirt genug ist. 
H. MOLTRECHT & Co. in Hamburg (D. P. 23974) gewinnen Thran aus 

.Fischen und Fischabfallen in folgender Weise: Die zu Brei verarbeiteten 
Fische ouer Fischabfalle werden mit Hilfe del' Centrifuge entthrant, wobei 
die nach del' Achse des Schleudergefasses zu sich ansammelnde thranhaltige 
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Fliissigkeit clurch eine der bekannten Methoden, als Herausschleudern uber 

den inneren Rand odeI' durch Oeffnungen oder durch eine Schalvorrichtung, 

wah rend des Belriebes del' Maschine entfernt wird. 

Fiir Reinig-ung von Fetten und Oelen sind ebenfalls Patenle er

teilt. Bei dem Verfahren von E. St. DANGIVILLE in Paris (Engl. P. 6219 
yom 29. December 1882) wird das Oel in einem Vacuumapparat mit einer 

1/4- bis 11/2procentigen Aetzkalilauge auf 35 bis 40 0 erwarmt, wobei das 

yerdampfende Wasser durch frisches ersetzt wird, so dass immer ebenso viel 

Wasser wie Oel in dem Apparat ist. Nach dem Verlassen des Vacuums 

wird die Masse noch durchgeriihrt und dann zur Trennung des Oels vom 

Wasser in Behaltern stehen gelassen. Die in del' wassrigen Losurfg ent

haltenen geringen Mengen fettsaurer Salze werden durch Schwefelsiiure zer

setzt, und die Fettsauren konnen in der Seifenfabrikation gebrancht werden. 

S. H. COCHRAS in Massachussett (D. P. 22638) reinigt Fette und Oele, urn 

sie fiir Speisezwecke brauchbar zu machen, in folgender Weise; Die Fette odeI' 

Oele werden auf 65 bis 95° C. erwiirmt und unter fleissigem Umriihren mit ge

ringen Mengen gepulvert~r oder geschliffener Ulmenrinde verselzt. Die Ulmen

rinde soil clen unangenehmen Geruch der betreffenden Fette resp. Oele be

seitigen und den daraus hergestellten Fettmischungen einen angenehmen 

Geruch verleihen. 

OTTO BRAGS in Berlin (D. P. 22516) reinigt Wollfett in eig-entiim

licher Weise. Dieses Fett vereinigt sich namlich bei gewohnlicher Tempe

ratur mit Wasser zu einer salbenartigen Substanz (von BRAUN Lanolin ge

nannt), welche sich bei gewohnlicher Temperatur wie eine homogene Masse 
verMIt, beim Erhitzen oder Kochen mit Wasser abel' in Wollfett und Wasser 

zerfallt. In dieser Form ist das Wollfett in dem W ollwaschwasser sllspendirt. 

Fig. 187. Es wird nach diesem Verfahren gewonnen, 

indem man das W ollwaschwasser einer Centri

fuge continuirlich zufiihrt, welche clas Roh

Lanolin und den Schmutz in getrenntem Zu

stande zurackbehalt und das gereinigte Seifen

wasser continuirlich abfliessen Hisst. Das so 

erhaltelle Roh-Lanolin wird mit Wasser ge

kuelet und dann mit Wasser erhitzt, wobei 

man das Wollfett abschopft. 

H. LISSAGARAY und H. LEPI,AY in Paris 

baben einen Apparat ZUl' Zerkleinerung 

lind Knetung von Fett angegeben (D. P. 

26027). Die Fetlmasse wird zunachst in Waf

fel geschnitten. Hierzu client eine Schneide

maschille (Fig. 187), bei welcher das in den 

Rumpf R eingeworfene FeU zunachst 2 Paare 
von Kl'eismessel'systemen A and B passirt 
lind dann durch einen Spall austritt, VOl' 
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welch em die in horizontaler Ebene sich drehenden l\Iesser C vorbeigehen. 
Die Wiirfel gelangen dann in eine Knetmaschine, in def die Zellen zer
rissen werden. Die Maschine besteht aus zwei verticalen, sieh mit ungleicher 
Geschwindigkeit drehenden Wellen, die mit Armen besetzt sind. Die Arme 
del' einen Welle schlagen an den Armen del' anderen dicht vorbei. Die Ma
schine ist mit einem Warmmantel umgeben. Die Fettmasse wil'd dann unter 
gutem Durchriihren dUl'ch ein von aussen geheiztes Rohr gefiihrt, um durch
weg auf gleiche Temperatur erhitzt zu werden. Das Fett bedarf dann, 
wenn es in den Schmelzkessel gelangt, nul' noch einer geringen Warme
zufuhr, und kann dadllrch bei moglichst niedriger Temperatur ausgeschmolzen 
werden. 

2. Schmiermittel. 
HEINRICH BUM in Brunn a. G., Oesterreich, hat folgendes S ch m ie 1'

mittel zusammengesetzt (D. P. 26702). Klares Kalkwasser wird mit Oelzu 
einer milchigen Fliissigkeit verrieben. Die so entstehende Emulsion, 
~Lanolellm" genannt, wird als Ersatz fiir Oel zum Einfetten von Wolle, zum 
Schmieren von l\faschinenteilen etc. verwendet. 

3. Harze und .Firnisse. 
KRAEMER und FLA~IMER in lIeilbronn (D. P. 26026) rei n i g e n Hal' z aI, 

indem sie es im Vacuum destilliren, bezw. fractioniren, bevor es mit Aetz
natrolllauge gekocht und in del' Warme mit Luft behandelt wird. 

H. W. HARRISON in London (E. P. 5.51 vom 1. FebI'. 1883) stellt k ii n s t I i c hen 
harten und weichen Kautschuk in folgender Weise dar: Es wird eine 
Lasung von Agar-Agar in Essigsaure von 10 0 B. Starke hergestellt. In dieser 
Liisung wird unter Anwendung von Warme Harz geliist, und dann wird ein
gedampt. Fiir weiche Stoffe winl noch Oelteer und Ozokerit zugesetzt. 

H. M. E. J. Graf Dil LA TOUR DU BREUIL in Paris (Eng!. P. 2554 vom 
30. Mai 1882) vulcanisirt Kautschuk, indem er das Erhitzen des mit 
Schwefel gemischten Kautschuks, bezw. del' daraus gefol'mten Gegenstande, 
in Salzliisungen, die auf 140 bis 150 0 erhitzt werden kiinnen, z. B. Chlor
calciumliisung, vornimmt. 

Jos. RIlITHOFFER'S SOHNIl in Wien (D. P. 21518 vom 23. April 1882) 
geben vulcanisirten Kautschukgegellstanden ein sammtartiges 
Aussehell, indem sie VOl' dem Vulcanisiren die Kautschukschicht mit einem 
Ueberzug von feiner Kartoffelstarke versehen. 

G. SlD:-lEY EVANS in New- York (Eng-I. P. 1846 vom 18. April 1882) 
stellt einen p I a s ti s c h e Ii F i rn iss in folgender Weise her: Kautschuk wird 
in Palmiil, Kokosnussiil odeI' einem anderen nicht trockllenden Oel bei 100 0 

geliist. Dann wird cin Harz, wie Kauri- oder Manila-Gummi, in gleicher 
Menge del' Mischung zugesetzt.. Del' etwa 140 0 warmen Masse wi I'd dann 
[) bis 15 Proc. Chlormagnesium (?) incorporirt. Die Masse wire! dann ge
waschell (urn noch vorhandenes Chlormagnosium zu entferncn und wiederum 
erhitzt. 
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M. BARKER! ATRIN in Kirkcaldy, chotUanrl. 
Maschinen zur Fabri kati on von Li nol ell m 
erfunden (D. P . 22655): Au dem 
gemahlene Kork dUTCh denMe -
Ende mit beschwerter Thiir und 
Mischer u. Die KittpJatten wer-

Flg.1SS. 

hat foJgende Ncuerung an 
und abnlichen Firnissen 
Korkbebrdter b gelangt der 
lIpparat c in den an seinem 
mit i\Iessern d versehenen 
den durch den 'l'richter t 
vermittelst rotirender Wal
zen in den Mi cher ge
schalJt, woselbst sic mit 
der Korkmasse durch die 
an der AclJ e at befind
lichen Arme innig ge
mischt werden. Aus dem 
Mischer gelangt die Masse 

zwi chen das Querll'alzensystem e e, f r. 9 9 und wird 
durch die Stacheltrommel h von der letzten Walze 9 
herunter in kleine Stiicke zerrissen lind den Walzen ii 
der AufbereitIDaschine zlIgefiihl·t. 

H. GERNEZ in New-York (D.P. 24870) verfahrt bei der Verarbeitung 

von Kautschuk, Guttapercha und ahnlichen Harzen wie folgt: 
Um gute Hartgummimischungen zu erhalten, werden auf jedes kg Schwefel, 
welches dem Kautschuk bei der Vulcanisation zugesetzt wird, lis bis 1/4 kg 
Kampher und fiir Weichgummimischungen 1 bis 2 kg Kampher auf jedes kg 
Schwefef hinzugefugt. Auch ist der Zusatz von Senfsamen-, Mohnsamen
oder Leinsamenmehl, welches sorgfiiltig von seinem Oel und seinen Hulsen 
geschieden ist, sowie der Zusatz von Kauriharz zu Mischungen von Gummi 
oder Guttapercha, Schwefel oder Kampher patentirt. 

Guttaperchapapier und diinne Guttaperchaplatten werden nach 
F. C. GLASER in folgender Weise hergestellt (l' P. 26079): Nachdem ge

reinigte Guttapercha in heissen Knetmaschinen zu dichten Blocken vereinigt 
worden ist, wird sie zwischen fein polirten Walzen zu einer papierdicken 

Platte angewalzt und durch seitliches Auseinanderziehen zu einer aussers 
feinen durchscheinenden Haut ausgereckt. Hierauf wird das Guttapercha

papier in einem geschlossenen Raum in der Weise aufgehangt, oder so 
gelagert, dass die einzelnen FHichen sich nicht beriihren. Hier lasst man 

Diimpfe von ChlorschwefeI, Chlorbrom oder Schwefelwasserstoff einwirken. 
Bei Anwendung von Flussigkeiten (Liisungen von Scbwefelammonium, 
Bromschwefel, Wasserstoffsuperoxyd oder Schwefelwasserstoff in Wasser bezw. 
Alkohol) zieht man das ausgespannte Guttaperchapapier durch einen mit 
einer der genannten Fliissigkeiten gefiillten 'frog und Iiisst es, nachdem es 
in kaltem Wasser gewaschen ist, an der Luft trocknen. 

CARL LORTZING in Charkow stelJt Asp h a It mas t i x unter Benutzung 
von Wollfettkuchen dar (D. P. 24712): Die nach dem NEUMANN'schen Verfah
ren (D. P. 277) gewonnenen getrockneten und pulverisirten Schlammkuchen 
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werden nach und nach unter Umriihren dem bei einer Durchschnittstemperatur 

von 200 0 C. im Schmelzen erhaltenen W ollfett zugesetzt; die Masse wirel 

circa 2 Stunden lang gekocht und in Formen gegossen. Das Wollfett wird 

VOl' der Abscheidung des Schlammes aus den betreffenden W ollwaschwassern 

durch Abschopfen gewonnen. An Stelle de~ Wollfettes kiinnen auch einge
dampfter Teer oder sonstige bituminiise Harze treten; ferner kann del' ge
schmolzenen Masse noch VOl' dem Giessen in Formen ein Fiillmaterial wie 
Calcium carbonat bis zu 100 Proc. zugesetzt werden. OdeI' man setzt die 
Schlammkuchen, wenn man nicht fette Wollen wascht, del' Einwirkung von 

directem trocknen Dampf von 5 Atmosphiiren langere Zeit aus und erhalt, 

nachdem das abgeschiedene Wasser entfernt ist, durch Einschmelzen direct. 
Asphaltmastix. Notigenfalls kann hierbei ein Zusatz del' erwi'thnten Fiillmittel 

gemacht werden. 
Von R. und A. ROSSLER in Gablonz a./N. (D. P. 22729) wird Bern

stein- Imitation in der Weise hergestellt, dass man 1 Gewichtsteil Ter
pentinbarz scbmilzt, sodann hierzu 2 Gewichtsteile Schellack setzt und zum 
Schluss, nacbdem das Gemisch diinnfliissig geworden ist, noeh 1 Tei! ganz 
weisses wasserhelles Colophonium binzufiigt. 

R. A. VOGT (D.P. 23787) bereitet festen Lack in folgender Weise: 

Sandarack-Harz oder Manilla-Copal odeI' ein Gemenge yon beiden, Nigrosin 
(Anilinschwarz) oder eine andere passende Farbe werden in Pulverform trocken 
gemischt und dann mit einer Emulsion aus Ricinusol oder anderem fetten 
Oel und Wasser zu einem Teig angeriihrt und in Kugel-, Platten- oder an

derer Form getrocknet. Zum Gebrauch werden die trockenen Stiieke ent
wedel' geschmolzen, worauf der Lack mit einem mit Spiritus getrfmkten 
Pinsel oder Polirballen aufgenommen wird, oder es wird ein Stiiekehen ab
geschabt und in Spiritus gelost. 

B. BOROWSKY in Stargard, Herstellung F'ig. l~~'. 

von klarem Bernsteinlack (D.P. 21909). 
Del' geschmolzene und mit Oel versetzte Bern
stein wird stark mit Terpentin verdiinnt und 
sich selbst iiberlassen .. Nach einigen Wochen 
baben sieh aile Verunreinigungen abgesetzt. 
Die abgezogene klare Liisung kommt nun in 
den Destillirapparat, wo das iiberschiissige 

Liisungsmittel unter Anwendung durch den ~~~~~~"""~~L,~::"I 
Apparat hindurchgeleiteter Luft abdestillirt 
wird. Die zuriickbleibende syrupdicke Masse 
wird VOl' Gebraueh mit Terpentin verdiinnt. 
Der Apparat enthalt dnrchloehte Teller g, die 
mit Rand versehen sind, und ausserdem 
grossere, e benfalls mit Rand versebene Schlitze .,.."'-"'"""',:, ~J'?,o;;:"..,;;r 
baben, durch welche die Luft hindurcbtritt. 
Zur Erwarmung dient Dampfmantel fund 

Biedermanll. ,lahrbuch VI. 22 
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Rohr i. Das Oel tritt oben durch Riihren n ein und fliesst bei h aus. Die 
Luft tritt bei h ein, und fiihrt die Dampfe oben fort. 

H. PFEFFER in Berlin (D. P. 25145) benutzt zum Aufpoliren alter 
M ii bel die folgende Mischung: 92 TIe. Schwefelkohlenstoff werden mit 2 TIn. 
Lavendelol oder einem anderen atherischen Oel und 1 TJ. Alkannin zu
sammengemischt. 

ED. NEUMANN in Berlin, Cement-Leiniilfirniss (D. P. 25139). 
Portland - Cement wird mit Kalilauge angeriihrt. Die Lauge wird nach 
del' Trennung von dem Unliislichen mit Leinol und Harz gekocht unter Zusatz 
von Kalilauge. Zur vollstandigen Verseifung wird noch etwas Alhohol und 
Ammoniak zugesetzt. Dann wird die Masse mit einer Lasung von Alaun 
und Kaliumbichromat erwarmt. Beim Eintrocknen des Firnis bildet palmitin
saure Thonerde den unlaslichen Ueberzug. 

CLARA BEATRICE WARNER in London (D. P. 26219) bereitet eine Fliis
sigkeit zur Herstellung wasserdichter Gewebe in folgenderWeise: 
Kautschuk und Naphtalin werden in einem Gemenge von Alkohol und 
Schwefelkohlenstoff gelost. In diese LCisung wird Chlorwasserstoffgas behufs 
Klaren eingeleitet und die iiberschiissige Salzsaure durch Erhitzen verjagt. 

Fig. 190. 

4. Seife und Glycerin. 
In Bezug auf Verseifung der Fette 

sind verschiedene Neuerungen zu verzeich
nen. LEON HUGUES in St. Denis hat einen 
"thermodynamischen Apparat" zur Zer
setzung der Fette construirt (D. P. 23972). 
Die Fliissigkeiten, Wasser und Fett, werden 
in den Apparat .A (Fig. 190) eingefiihrt. 
An .A schliesst sich eine Schlange B, die 
von aussen geheizt wird. Das Ende C der 
Schlange B ist nach oben umgebogen und 
steckt hier im Rohr E. Das in B stark 
erhitzte Wasser steigt durch G nach E, 
saugt die Fliissigkeit aus .A an und ruft 
so eine heftige Stromung in.A hervor; das 
nach oben gerissene Wasser sinkt wieder 
herab und tritt bei D von neuero in B 

ain. Hierdurch werden Fett und Wasser innig gemischt. Da das Wasser 
stets nur in geringerer 1tlasse erhitzt und da andererseits ein grosser Teil 
der Warme in Bewegung der Massen umgesetzt wird, so wird del' Druck 
in A verhaltnissmassig gering sein. Urn ausserdem das Entstehen eines zu 
grossen Ueberdrucks zu verhindern, ist ein Ventil F, welches sich bei Ueber
schreitung des Druckes von 15 Atm. iiffnet, mit einer Schlange H in Ver
bindung, die gekiihlt wird. Rei hiiherem Druck treten die Dampfe von .A 
nach H und werden condensirt, wodurch del' Druck vermindert wird. 
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POULLAIN und MICHAUD in Paris verseifen die Fette mit Wasser unter 

Anwendung von Zinkoxyd (D. P. 23213). Die Fette werden in einem Auto
klaven mit Wasser und 1/500 bis 1/150 ihres Gewichts Zinkoxyd, das in Form 

von Zinkweiss oder Zinkstaub angewendet wird, lang ere Zeit bei hoherem 
Druck erhitzt. Diese Zusatze sollen die Reaction befiirdern und eine Ent
farbung der Fettsauren bewirken. 

VIOLETTE und BurSINE in Lille (D. P. 23777) erhitzen die Fette odeI' 
Dele mit AmmoniaklOsung in einem Autoklaven unter Druck von 5 bis 7 
Atmospharen. Es bildet sich Ammoniakseife und Glycerin. Das Reactions

product wird nuu bei gewohnlichem Druck bis auf 180 0 erhitzt, wobei sich 
die Ammoniakseifc zersetzt und das Ammoniak frei wird. Es bleibt ein 
Gemisch von Fettsauren und Glycerin, das mit Wasser unter Einleitung von 
Dampf gut durchgeriihrt wird, wobei das Glycerin vom Wasser aufgenommen 
wird. Die GlycerinlOsung wird von den Sauren mechanisch getrennt. 

PAYNE und WILSON haben bekanntlich fruher versucht die Fette durch 

Behandlung mit uberhitztem Wasserdampf zu zerlegen. Das Verfahren ist 
daran gescheitert, dass das Fett genau auf einer Temperatur von 310 bis 
315 0 zu halten war. Unter 310 0 geht die Zersetzung zu langsam vor sich, 
uber 315 0 treten weitergehende Zersetzungen ein. O. KORSCHELT hat nun 

gefunden, dass, wenn man das Fett oder Oel dem uberhitzten Wasserdampf 
in fein zerteiltem Zustande aussetzt, nicht nur die Temperatur in vie I weitern 
Grenzen gehalten werden kann, ohne dass eine uber das gewohnliche Maass 
hinausgehende Acroleinbildung oder eine Verzogerung der Zersetznng eintritt, 
sondern allch der Dampfverbrauch ein viel geringerer wird. K. hat sich 
darauf hin ein Verfahren patentiren lassen (D. P. 27321, Seiff. 1884, 217). 

WILLIAM WEST in Denver (D. P. 24614) bringt Fig. 191. 
in dem zur Verseifung dienenden Destillirapparat 0 
€inen hohlen, verkehrten Kegelstutzen D und einen 
Doppelkegel E an. In D wird durch Rohr b uber
hitzter Dampf eingeleitet, um die Materialien in der 
Retorte zu erhitzen, innig zu mischen und in dem 
Maasse, in welch em die Verseifung vor sich geht, 
das Glycerin abzudestilliren. Das Glycerin entweicht 
durch Rohr d und wird condensirt. 

ARTHUR MARIX in Paris hat folgende zwei Ver

fahren zur Verseifung der Fette angegeben 
(D. P. 23464 und 23465). Die :I<'ette werden mit Wasser unter Druck erhitzt, 
wobei durch Zusatz von wenig neutralem Magnesiumcarbonat oder auch von 
Talk, Thonerde, Kreide etc. eine Emulsion hervorgebracht wird, die dann 
in dem Zersetzungsapparat A (Fig. 192 s. folg. S.) durch die Wirkung der 
-oben mit B;ausen versehenen Uebersteigrohre 0 und Siebe a und b in steter 
Bewegung erhalten wird. Nach beendeter Zersetzung wird der den Kessel 
umgebende Raum B mit Wasser gefiillt, wodurch im Apparat ein Vacuum 
~ntstchL ullter dessen Wirkung sich die Zersetzungsproducte, Glycerin-

22* 
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Fig. 192. 

Fette, Harze, Oele und SeHen. 

Iii sung und Sauren, besser von einander 
trennen; sie werden dann abgelassen. Kessel 
A. wird direct beheizt; durch Rohr D kann 
man Dampf einlassen. 

Nach dem zweiten Verfahren ist ein urn 
eine horizontale, an ihren Enden durchbohrte 
Achse rotirender Kessel A. (Fig. 193) mit 
durchbrochener Scheidewand B von einer 

~·ig. 193. Haube H 

~)!; iiberdeckt, 
in die ober

halb ein 
doppel-

zweigiges 
Kaltwasser
rohr J und 
zu beiden 
Seiten die 

~,-- .~ Brennerzur 

Erhitzung des Kessels eingefiihrt sind. Die Brenner bestehen aus dem Rohr M zur 
Zufiihrung schwerer Kohlenwasserstoffe und aus dem Rohre N, durch welches 
Luft eingeblasen wird. Das Mannloch P des Kessels ist durch einen dem 
Schornstein 0 umgebenden, auf und ab bewegbaren Dom R zuganglich. 
Ferner ist der Kessel mit einem geneigten, nach einer oberen Oeffnung 
fiihrenden Rohre und einer unteren Abflussoffnung versehen. Das Fett wird 
mit Wasser und etwas Magnesia auf 150 0 C. erhitzt, wobei man Dampf 
durch die hohle Achse in den Kessel stromen lasst. Dann wird der Kessel 
mit kaltem Wasser berieselt, wodurch ein Vacuum, entsteht und die Tem
peratur auf 50 0 C. taIlt. Die Verseifungsproducte Glycerin, OleIn und Stearin 
werden dann getrennt. 

C. M. PIELSTICKER in London (Engl. P. 1706 vom 10. April 1882) fiihrt 
eine continuirliche Destillation von Fetten, Oelen, Glycerin, Harzen 
und Kohlenwasserstoffen aus, indem er diese Stoife, mit Dampf gemischt, 
mittelst eines Injectors durch erhitzte Rohren und Retorten, an welche sich 
ein Condensator anschliesst, treibt. Ebenso soIl zum Zweck der Verseifung 
oder Erzeugung von fetten Sauren und Glycerin ein Gemisch von Fett oder 
Oel mit Alkalilosung oder mit Schwefelsaure durch die auf geeignete Tem
peratur erhitzte Rohrschlange getrieben werden. 1m letzterim FaIle werden 
die Fette vor ihrer Injection in einen Zustand der Emulsion mit soviel 
Alkali, als zur Seifenbildung erforderlich ist, gebracht, und an die Rohr
schlange schliesst sich nicht eine Retorte mit hin- und hergebenden Zligen, 
wie vorhin, sondern ein Siedekessel. 

Die wirtschaftliche Lage der Seifenindustrie hat sich in der 
Periode, iiber welche wir zu berichten haben, nicht gebessert. - Der ;}Iangel 



Fette, Harze, Oele und Seifen. 341 

an geeigneten festen Fetten hat dahin gefuhrt, selbst Leinol zu abgesetzten 

Kernseifen (Seifenfabl'. 1883, 602) und zu Eschweger Seifen (Seifenfabr. 

1883, 592 und 1884, 97) zu verwenden; solche Seifen lassen selbstverstand

lich zu wunschen ubrig. - Die Frage der Talgverzollung und Talg

denaturirung ist noch immer eine brennende. Die yom Bundesrat be
schlossene Denaturirung mit 2 Proc. Petroleum oder Parafflnol hat keine 
Erleichtenmg gebracht. Die Seifenfabrikanten haben auf eine solche De
naturirung verzichten mussen, wei! die aus so denaturirtem Talg hergestellten 

Seifen zu stark naeh dem Denaturirungsmittel rochen, und ferner, wei! das 
Denaturirungsverfahren mit zu vielen Umstanden und Kosten verknupft ist. 
- Die Schwierigkeit bei del' Verzollung von Talg Iiegt hauptsachlich darin, 

dass del' deutsche Zolltarif als Unterscheidungsmerkmal den Begriff "schmalz
artige Consistenz" eingefiihrt hat. Talg und Schmalz ist oft sehr schwer zu 
unterscheiden und die von FINKENER zur Unterscheidung derselben vorge

schlagene sogenannte Fettfleckprobe (Mitt!. aus d. k. techno Versuchsanst. 
1883, 100) muss als gauzlich verfehlt bezeichnet werden. 

Das Walkfett, welches von den Seifenfabrikanten gern zu Kern- und 
Harzseifen vel'arbeitet wurde, ist jetlt haufig durch Mineralole verunreinigt 

(Seifenfabr. 1883, 349). 
F. NITSCHE giebt ein Verfabren zum Nacbweis und zur quantitativen 

Bestimmung von sebweren Kohlenwasserstoffen in den Fetten (Seifenf. 1883, 
565). - TH. WEICHOLD bespriebt die Unterscbiede, welcbe Palmkernol 
und Cocosiil bei del'Verseifung zeigen (Seifenf. 1883, 613). - Die un

reg elm ass i g eVe I' s e i fun g des Co cos ii I s ist bespl'ocben in Seifenfabr. 
1884, 37. Einen beaehtenswerten Artikel iiber Co cos - Fig. 194. 

seifen brachte ferner derSeifenfabr. 1883,616. -
TH. WEICHOLD giebt an, wodurch die Iastige S cb a um
bildung bei Harzkernseifen hervorgernfen wird 
und wie solche vermieden werden kann (Seifenfabr. 
1884, 99). - p, WILDMEYER schreibt uber die 
];'locken, welche sich haufig iu transparenten 
S e i fen zeigen. Als Ul'sachen derselben bezeichnet 
er teils unvollstandige Verseifung, teils Verwendung 
von altern ranzigen Ricinusiil (Seifenfabr. 1883, 278). 
PAl:L HUTH (Seifenfabr. 1883, 317) giebt als weitere 
Ursache der Flockenbildung kalkhalti!,€s Glycerin an. 
- Me die i n is eb e S eif en sind in Seifenfabr. 1884, 
fi4 u. 75 und Va s eli n s e if e in Seifenfabr. 1884, 
99 besprochen. - KLARA SmoN in Berlin (D. P. 
21906) erzeugt SeHen unter Zusatz yon 07. on
haltigern Terpentinii!. Man lasst in B Sauer
stoff ein, ozonisirt ihn durch zwischen i und k liber
schlag-ende elektrische Funken und setzt dann das 
Riihrwerk In in Gang, darnit das Terpentiniil schnell 
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das Ozon absorbire. Die Seife wird in G durch Verseifung von Stearin, dem 
etwas Harz hinzugefiigt ist, mit gemischter Kali·Natronlauge bei 350 C. her
gestellt und nach beendeter Verseifung mit aus dem Bebiilter D zustromen
dem ozonisirten Terpentinol gemischt. 

REITHOFFER & Co. in Wien (D. P. 23191) stellen Seifenblatter 
her. Endloses Rollenpapier wird von einer Abrollvorricbtung in gespanntem 
ebenen Zustande iiber Streichlineal oder Walzen dUTCh eine lliissige, heisse 
Seifenlosung gezogen, auf beiden Seiten von der uberschiissigen Seife befreit. 
und auf eine Aufrollvorrichtung gerolIt oder in eine Schneidevorrichtung 
geleitet, wobei das Papier schon auf dem Wege von der Abstreifvorrichtung 
nach der Aufroll- oder der Schneidevorrichtung durch Passiren uber geheizte 
Walzen getrocknet wird. 

OTTO W. ROBER in Dresden, hydraulische Seifenformmaschine 
(D. P. 22115). Der mit einer hydraulischen Presse verbundene Druckcylinder 

Fig. 195. .A (Fig. 195) und der Seifen-
cylinder B sind behufs bequeme
rer Handhabung der Maschine 
horizontal gelagert. Der Seifen
cylinder B ist hinten offen und 
bei b auch oben offen; er hat. 
hier einen punktirt angedeuteten 
vasenformigen Querschnitt. Durch 

diese Anordnung der Fiilliiffnung b lasst sich die Fiillung von B ermoglichen, 
obne den Kolben n ganz aus demselben zu ziehen. Die Seifenspane werden 

Fig. 196. in B gefiillt, durch hydraulischen Druck comprimirt 
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und dann durch rechts anzuschraubende Mundstiicke 
als Strang hervorgepresst. 

Die Seifenpresse von W. MAYER in Stuttgart 
(D. P. 23781) wird durch Hin- und Herbewegen des 
um l drehbaren Doppelhebels a in Bewegung gesetzt 
wobei der an a gleitende Schlitten 8 durch die um 7c 
drehbaren Doppelhebel c gegen den an a befestigten 
Formendeckel e verschoben wird. An dem Schlitten It 
ist der Pragekasten e befestigt, wiihrend Formboden 
u nur lose aufgelegt ist, so dass letzterer beim Zu
riickgehen von e. zunachst dUTCh eigene Schwere mit
sinkt, dann aber, sobald sich die Bodenunterlage mit 
Mutter m auf Querstiick n legt, gegen e zuriickbleibt 
und so das gepragte Seifenstiick ausstiisst. 

F. E. SCHOENERT in Oberliissnitz. Seifen
schneidevorrichtung fiir :Fuss- und Handbetrieb 
(D. P. 26199). Der Biigel r mit Schneidedraht d ist in 
Rahmen a und in einen Spa It der Platte 8 gefiihrt. Von 
Hand wird Biigel r durch Hebel h, dessen vorstehender 
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Teil 9 unler die Ti ebplatte ge cblagen 
werden kaun, bewe t. Soli ,. mit dem 
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Fu s angetrieben werden, 0 werden die r- u.. 
Feder fund der Fusstritt t eingebangt. '---.J J~~~~~~~1iEli::!1l!l1g 

Die Frage der G I yc e ri n gewi n-
nung au del' nt e rlauge der Seifellfabri
ken i t sehr in den Hintergrund getreten, eitdem 
die Glycerinpreise wieder einen bedeutenden 
Riiekgang erfabren baben. Aus unserer Berieht -
periode ist nur noeh ein darauf hinzielende Ver
fahren zu erw[\hnen. C. :MOr.O~NHA U IlR und UR. 

n 
I 

HEINZERLING (D. P. 25994) befreien dUrch Eindampfen die glyeerinhaltige 
Fliissigkeit vollstandig von Wasser und versetzen dann mit einem Ueber

schuss von Alkohol und mit etwas kohlensaurem Natron. Zu del' von 

ausgeschiedenen Salzen abfiltrirten Losung fiigt man etwas concentrirte 
Schwefelsaure. Es scheidet sich das im Glycerin enthaltene, an orga

nisehe Sauren gebundene Natron als Sulfat ab, wahrcnd diese Sauren 
selbst in Aether iibergefiihrt werden. Die fiJtrirte Losung wird dann mit 
etwas Bleioxyd oder Ioslichen B1eisalzen behandelt, um den Rest des Chlors 
als Chlorblei abzuscheiden. Nun destillirt man den Alkohol und die Aether 
ab. Das restirende Glycerin ist fiir viele technisehe Zweeke direct anwend
bar. Es kann auch durch Destillation vollig gereinigt werden. - H. FLE~!
HlNG (Seifenfabr. 1883, 521) erklart das Verfahren fiir nicht brauehbar. Er 
halt es nicht fiir moglich, Unterlauge durch blosses Eindampfen vollstandig 
zu entwassem. HEINZERLING erkHirt dagegen (Seifenfabr. 1883, 533), Unter-
lauge voJlstandig entwassem zu konnen. C. DEITE. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr Ausfuhr 

Waarengattung yom I yom 1. Juli yom I Yom 1. Juli 
1. J anuar bis I 1883 bis 1. J anuar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juui Eude De- I Eude Juni 
cember 1883 1884 cember 1883, 1884 

an Terpentinharz (Kolophonium, 
Fichtenharz), Terpentin. . 504287 I 683624 50337 52583 

" 
anderen Harzen . 17024 16622 2235 2351 

" 
Terpentinol und anderem 

i 
Harzol . 86416 95930 14955 14990 

" Kautsehuk und Guttapercha, 
roh odeI' gereinigt . 19988 I 21688 1320 1667 

,. Kautschukwaaren 1652 I 1657 20327 21284 
" Geweben mitKautschuk iiber- 1 

1 

zogen und dergl. aus Kaut-
I schukf1iden 875 854 2815 3040 

Oliveniil CEaumol) in Fassern 156 180 I 115204 4651 5475 " : 
" Leinol in F1issern . 477426 425664 1476 1 189 
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Einfuhr Ausfuhr 

vom I vom 1. Juli vom vom 1. Juli 
Waarengattung. 1. Januar bis I 1883 bis 1. Januar bis 1883 bis 

Eude De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 
cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

an Riibiil, Rapsol in Fassern 7526 10 323 41853 45919 
" Palmol,*) festem 72377 66987 72187 62816 
" Cocosnussol, festem 20859 22867 2871 2994 

" 
Schmalz von Schweinen und 
Gansen 310253 279021 267 223 

" Stearin, Palmitin etc .. 50531 43232 29134 26562 
" Fischspeck und Fischthran . 100706 94080 4998 6536 

" 
Talg (eingeschmolzenem Fett 

I von Rind- und Schafvieh) 86123 78480 5411 4704 

XXVIII. Wasser. 

1. Tellurische Wasser. 
In einem "Contributions to the Hydrography of the Sibirian 

Sea" betitelten Aufsatze giebt O. PETTERSSON (Vega Expedition II. aus Ber. 16, 
2534) eine Zusammenstellung der zahlreichen Temperatur- und Salzgehalts
bestimmungen des Wassers der nordlichen Meere, welche wahrend NOR
DENSKJOLD'S Expedition 1878-79 gemacht wurden. Auch vollstandige Ana
Iysen yon Wassel' aus verschiedenen Teilen des }feeres und aus verschiedenen 
Tiefen, sowie von Salzwasser, welches auf dem Eise bei - 320 C. gesammelt 
wurde, werden mitgeteilt. Ein solches 8alzwasser, welches frei von 8chnee
krystallen war, enthieIt in Procenten 0·28 Kali, 8'22 Natron, 1·92 Magnesia, 

0·46 Kalk, 0·15 Schwefelsaure (803) und 13·19 Chlor und Brom. - FLEURY 
(Bull. de I'Acad. de Paris 1883, 431) fand in 5 I Meerwasser, welches er in 

einer Entfernung von 150 m vom Ufer in der Nahe der Stadt Algier ge

schopft hatte, 5 mg organische Materie vo!'. 
Nach WITTING (Chem. Ind. 6, 335) enthalt das Fliisschen Rio en

salado in Pedernal (Chili) 32·8 Proc. Kochsalz, 7·92 Proc. Natriumsulfat und 

0·21 Proc. Calciumsulfat. - CARL SCHMIDT (Pharm. Ztschr. f. Russland 23, 50) 
hat das Wasser des Bal iiktii Sees (kirgisisch: des Fischsees) analysirt. Das 
Vol.-Gew. des Wassers bei 180 betragt 1·00955. 1000 Teile enthalten: 
Kaliumsulfat . 0'0824 g Magnesiumchlorid. 1·9453 g 
N atriumsnlfat . 
N atriumchlorid 
Calciumchlorid 

4'5786 " 
3'0079 " 
1'6777 " 

Brommagnesium . . . 0·0035 " 
Magnesiumbicarbonat . 0'2378 " 
Kieselsaure (810 2) • • 0'0068 • 

Summa . 11'5400 g 
Derselbe Autor (ebenda, 82) hat auch das Abdampfsalz des Wassers des 

Tagarsky und des }Iiuussinsker Salzsees untersucht. Beide Abdampf
salze geben ein treffliches Material zur G1aubersalz- und Soda-Fabrikation, 

"'J Unter Palm61 ist sowol Palmiil wie Palmkerniil zu verstehen und diirfte die Ein
fuhr aus ersterem, die Ausfuhr aus letzterem bestehen, 
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zum Glashiittenbetriebe etc., kiinnen jedoch als Speisesalz erst durch Kochen 

und Eindampfen ihrer heissgesiittigten Liisungen nutzbar gemacht werden. 

Das Abdampfsalz des ersteren Sees enthiilt 71'41 Prop,. Glaubersalz, 6'6 Proc. 

Kochsalz und 10'55 Proc. Magnesiumchlorid, dasjenige des zweiten Sees 
40·19 Proc. Natriumsulfat, 34·11 Proc. Natriumchlorid und 14'50 Proc. lIfag

nesiumchlorid. 
Das Wasser aus einem Schlammvulkan bei Nahambrebrin (Tiflis) 

und des Brunnenwassers von Blacheby !ieferte, nach ciner Mitteilung 
von POTILITZIN (Bull. Soc. Chim. 40, 186; Rep. analyt. Ch. 3, 319) u. A. 

foIgende Bestandteile: 

Nahambnlbrin BJacheby 
Natriumchlorid . 3·39 Proc. 3·78 Proc. 
Magnesiumchlorid . 0·05 0·06 
Magnesinmbromid . 0·009 0·011 
Magnesiumjodid. 0·004 
Ruckstand bei 120 0 3·79 4·09 
Spec. Gew. 1-0276 1·0306 

Die erneute Analyse des ?!Iineralwassers von Lesignano de Bagui in 
Parma durch A. und D. GIBERTINI (Ann. d. Chim. 78, 193; Ch. Ztg. 8, 791) 

ergab eine geringe Menge Kohlensiiure, Methan, Aethylen, Sauerstoff und 
Stick stoff, sowie 9·25 g Riickstand in 1000 g Wasser (darunter 7'57G8 g 
Natriumchlorid, 0'066 g- Lithiumchlorid, 0·0158 g Natriumbromid und 0'0403 
Magnesiumbromid). - Nach W. T. WRIGHT (Ch. N. 49, 189; Chem. C. BI. 
(3) 15, 423) verdankt die Mineralquelle von Woodall Spa (zwischen Lincoln 
und Boston gelegen) ihren Ruhm ihrem Brom- und Jodgehalte, welcher in 
Millionenteilen Wasser 49'7 (Br.) bez. 5'21 (Jod) betragt, der Chlorgehalt im 
gleichen Wasserquantum beliiuft sich auf 113·73 TIe. 

Der Trockenriickstand des Wassers aus der Quelle "B 0 I c hoy" (Mineral
quelle von Slawinsk) enthalt nach ORLOWSKY (Bull. Soc. Chim. Paris 40, 24) 
6·66 Proc. Fer r 0 ca r bona t, und derjenige der Quelle Karimire 6·02 Proc. 
desselben Salzes. Es enthalten demnach nUl" die Quellen von Spa und AIt
wasser eine griissere Menge von Eisencarbonat, als das untersuchte Wasser. -
Die neuerdings in S t e t ti n aufgefundene S t a h I que II e ergab nach R. 
FRESENIUS (Ztschr. f. lIlillcralw.·Fabr. 1, 20) in 1000 Teilen: 0·0798 TIe. 
Ferrocarbonat und einen Gesamtriickstand von 0·5086 TIn. Das Wasser 

iibertrifft in seinem Eisengehalte fast aile sog. Stahlquellen (Stahlbrunnen 
von Schwalbach cnthiilt 0·0607 g, Pyrmonter Stahlbrunnen 0·0559 g und die 
Driburger 'l'rinkquelle 0·0539 g Ferrocarbonat in 1000 g Wasser). 

K. BIRNBAUM (Ber. 1'2, 1614) macht ausfiihrliche Mitteilungen iiber die 
Zusammensetzung des ,Vassers der neuen 1IineraiqueJlen in Freyers
bach im Renchthal, Baden. Dieselben besitzen eine iihnliche Zusammen
setzung, wie die von Bu:ssEN (Ztschr. analyt. Chem. 10, 391) untersuchten; 

sehr wesentlich unterscheidend ist ein zum Teil nicht unbedeutender Gehalt 
an Lithiumsalzcn in den neuon Quellen. Letztere enthalten in 10 000 g 
Wasser u. A.: 
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Ferrobicarbonat . . 
Magnesiumbicarbonat 
Tricalciumphosphat . 
Kaliumsulfat . . 
Natriumsulfat . . 
Natriumbicarbonat 
Lithiumchiorid 
Kohiensaure 

Wasser. 

Alfredsquelle Friedrichsquelle Lithionquelle 
0'4410 g 0'5875 g 0-3040 g 

10'3995 • 15'2750 • 15'2425 • 
0'0500 , 0'0075 • Spur 
0'3369 • 2'3962 • 2'7954 • 
6 2008 • 6'9940 • 6'5662 • 
1'0206 • 2'3499 • 2'1930 • 
0'0917 • 0'1300 , 0'1754 • 

16'7847 • 19'7149 • 16'6063 • 
Gesamtriickstand . 40'1737 • 54'9297 • 49'9524 g 

In 10 000 g Wasser sind vorhanden cbcm gasfiirmiger Bestandteile 
Alfredsquelle Friedrichsquelle Lithionquelle 

freie Kohiensaure. . 8540'5 10031'5 8449'6 
Stickstoff. . . . . 10'3 1235'9 12'8 

Die Temperatur des Wassers der Alfredsquelle ist 11'7° C., der Fried
richsquelle 11'60 C. und der Lithionquelle 11·5°.C. (bei 1O·4°C. Lufttemperatur); 
das spec. Gew. bei 120 betragt 1'0025, bezw. 1.0035, bezw. 1'0025. - In 
seiner neuesten Abhandlung tiber die Heilquenen der osterreichischen Mo
narchie spricht E. LUDWIG (Wien. Med: RI. 7, 496, 528) tiber den Sa ue r -
ling der Maria-Theresiaquelle zu Andersdorf in Mahren. Die 
Temperatur der Quene betragt 10·5°C. (bei einer Lufttemperatur von 26'8° C.). 
Das aus der Quene aufsteigende Gas ist reine Kohlensanre. Das Vol. Gew. 
des Wassers bei 12,8 0 C. ist = 1'00205. In 10 000 TIn. Wasser sind u. a. 
enthalten: 

2'3365 TIe. Natriumbicarbonat 1'5372 TIe. Magnesinmbicarbonat 
14'5626 • Calcinmbicalbonat 0'3288 • Ferrobicarbonat 
0'0062 • Strontiumbicarbonat 22'8579 • freie Kohlensaure 

Das Wasser gehort zu den alkalisch - erdigen Sauerlingen und ist be
ztiglich seiner Zusammensetzung den Sauerlingen von Wildungen llhnlich. 
- TH. SCHOTT sprach auf der Versammlung der balneologischen Section der 
Gesellschaft ftir Beilkunde zu Berlin tiber den Kohlenslluregehalt der 
Nauheimer Sprudelbader (D. Med.Ztg. 5, 500). - P. LOHMANN (Ztschr. 
f. Mineralw.-Fabr.l, 57) fand bei einer neuerdings ausgeftihrten Analyse des 
Harzer Sauerbrunnens im Liter 0'481 feste Bestandteile, bestehend aus 
0'1718 g Calcium-, 0'0365 g Magnesium- und geringe Mengen Eisencarbonat, 
0'0024 g Kalium-, 0'0336 g Natriumchlorid, 0'0154 g Natriumsulfat, 0'0080 g 
Kieselsaure und 0'1361 g Natriumcarbonat. 

M. BALLO (Ber. Chern. Ges.I7, 673) macht auf das borhegyer Sauer
wasser 3ufmerksam, in dem das Kohlensaurehydrat neuerdings in 
grosser Menge, Sulfate in Spuren, Halogenverbindungen nur in verhaltnis
massig geringer, Carbonate hingegen in bedeutender Menge angetroffen wur
den,*) und das demnach eine Zusammensetzung bes3ss, welche die Bildung von 
Kohlensaurehydrat in hohem Grade begtinstigt. Das borhegyer Sauerwasser 
(die QueUe liegt in der Nahe von Bibarczfalva in Siebenbtirgen) hatte im 
Liter 1'8079 g Rtickstand (darunter 0'6504 g Kalk-, 0'4207 g Magnesium-, 
0'3748 g Natrium- und 0'0065 g Lithiumcarbonat, Jod- und Bromnatrinm), 

*) Vgl. Techn.-chem. Jahrb. 1884, S.376. 
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0'7012 g halbgebundene und 1'7278 g freie Kohlensaure. Das Wasser 

moussirt bei gewohnlicher Temperatur nicht, trotzdem es ein dem eigenen 
beinahe gleiches Volumen" an freier Koblensaure enthalt, was daran liegt, 

dass letztere als Hydrat zugegen ist, in Folge dessen auch das Wasser mit 

Magnesium grosse Mengen Wasserstoff J:u entwickeln vermag. 
Die Franz-Josef-Bitterquelle bei Budapest ergab in 1000 TIn. 

nach der Analyse von FEHLING und GAU'fTER (Pharm. Centrh. 25, 269) 
26'49 TIe. Magnesium-, 19'49 Natrium-, 0'055 Kalium- und 0'076 Calcium
sulfat, 2'417 Natriumbicarbonat, 1"620 Chlormagnesium. Der Riickstand be
trug 50'17 g, die freie und halbgebundene Kohlensaure 0'749 g i. I. -
D. DE Loos (Ber. 17, 999) untersuchte das Aruba-Bitterwasser (Aruba 
gehort zu den niederlandisch-westindischen Iuseln) und fand in 11 11'16 g 
Mineralstoffe, 6'64 g Chlor und 0'54 g ~fagnesium, ausserdem Schwefelsaure, 
sehl" wenig Kalk, Alkalien und viel Schwefelwasserstoff. - Das Mineralwasser 
von Brucourt (bei Dives) lieferte nach CH. CLOEZ (C. r. 98, 1282) bei 0 0 

und 760 mm B. 0'185 I freie Kohlensaure, 0'2113 g Natrium-, 0'0238 g 
Kaliumchlorid, 0'528 g Magnesium- und 0'788 g Calciumsulfat, 0'488 g 
Calcium-, 0'382 g Magnesium- und 0'0526 g Ferrobicarbonat im Liter. Auch 
wurde Magnesiumjodid darin aufgefunden. - Das Wasser der Bader von 
B 0 r m i 0 besitzt nach A. v. PLANTA (D. Bade-Ztg. 28, 977; Chern. C. BI. (3) 
15, 494) ein Vol.-Gew. von 1'001 und im Liter 0'112 g Kochsalz, 0'604 
Natrium-, 0'181 Kalium-, 2'520 Magnesium- und 4'863 Calciumsulfat, 0'735 
Calcium-, 0'025 Ferro-, 0'014 Mangancarbonat uud 0'0004 Aluminium
phosphat. Der Gesamtriickstand machte 10'26 g, die freie und halbgebundene 
Kohlensaure 0'474 g aus. 

A. THEEGARTEN (Pharm. Ztschr. f. Russland 22, 818; Chern. C.BI. (3) 
15, 148) veroffentlichte die Untersuchung des Wassers der S ch wefel que II e 
der Stadtbader zu Sap h i a. Die Temperatur derselben ist im Sommer nicht 
iiber 40 0 und im Winter nicht unter 39°C.; Vol.-Gew. bei 26 0 = 1'00022. 
1000 g Wasser enthielten 0'0289 g Schwefelwasserstoff, 0'066 g freie Kohley
saure, 0'126 g Natriumcarbonat, 0'067 g Natriumsulfat und 0'001 g Brom
magnesium. 

Die S c h w ef elth ermen in Brussa sind von ARTHtlR PLUMERT (AUgem. 
Wien. Med.Ztg. 29, 125; Chern. C.B!. (3) 15, 423) untersucht worden. 

Zur Erforschung der kaukasischen Mineralwasser untersuchte 
J. BARZILOWSKY (Journ, d. russ. phys.-chem. Ges. 1884 (1) 141; Ber. 17, 
(Ref.) 183) das Wasser der Quelle von Essentuki und der in Pjatigorsk be find
lichen Quellen von Tokiew und Alexandro-Jermolowsk. Die beiden letzteren 
sind warme Schwefelquellen, welche Temperaturen von 50'5 0 und 46·.')0 
zeigen. 

ALTO ARCHE (Ding!. 251, 132) veroffentlicht die Analyse e i n e s G I"n ben
wassers von der fiirstl. Schwarzenberg'schen Domane Frauenberg in 
Bohmen und zwar von der Braunkohlengrube Wolleschnik. In 100000 TIn. 
des Wassel's waren 5.'i·S 'rIe. snspendirte Stoffe vorhanden, von den en sich 
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24'4 TIe. als gluhbestandig erwiesen; der Rest 31,4 TIe. ist als Kohle an
zusehen. Das filtrirte Wasser enthielt in 100 000 TIn.: 

1'22 Tie. Chlorkalium 6'33 'l'le. Calciumcarbonat 
1'09 • Chornatrium 2'85 • Magnesiumcarbonat 
2'13 • Natriumsulfat 1'76 • Eisenoxyd und Thonerde 
1'10 • Calciumsulfat 3'02 • Kieselerde 

Aus dem filtrirten Wasser schieden sich beim Stehen an der Luft Flocken 
aus, welche aus organischen Stoffen, Eisenoxyd, Thonerde und Calcium carbonat 
bestanden. 

2. W asserversorgung. 
Ueber die Art der Wasserversorgung der Stadte des deutschen 

Reiches mit mehr als 5000 Einwohnern berichtet E. GRAHN (C. Bl. f. allgem. Ge
sundheitspfl. 3, 134) und A. THIEM (J. f. Gasbel. u. Wasservers. 1884. Sep.
Abdr.) uber die Anlage und Betriebsergebnisse deutscher Wasserwerke. - Aus
fuhrliche Analysen der artesischen, der Fluss-, Quell- und Pump-Wasser von 
Hamburg und Umgegend teilt NIEDERSTADT (EULENBERG'S Vierteljahrsschr. 

f. ger. Med. 4:0, 122) mit. - E. EGGER liefert in seinem Rechenschaftsbericht 
uber das Chemische Untersuchungsamt fur Rheinhessen als Beitrag zu einer 
Hydrologie fur die Provinz Rheinhessen Analysen uber die Zusammensetzung 

der verschiedenen Brunnen-. und Flusswasser dieser Provinz (Mainz 1884). 
Ueber die Verlinderungen, welche das Elbwasser durch die Efflu vien 

der Stassfurter In d u strie erl eidet, haben KRAUT (Ch. Ind. 6,365), PRECHT, 
SPIEGELBERG und WITTJEN referirt. Es ergab sich, dass die Wasserver
sorgung Magdeburgs durch die Stassfurter Industrie keinesfalls bedroht sei. 
Merkwurdig sind die Differenzen in der Zusammensetzung des Flusswassers. 

E. KAMMERER, SCHMID und LOFFLER bescbreiben die Wasserversorgung 
der Stadt Wien und berichten uber die Verunreinigung des Wienflusses 
(Wi en. Med. Wochenschr. 33, 1510). - BELOHOUBEK (Ber. d. Prager Stadt. 
Gesundheits-Rathes fiir 1882. [Prag 1883J) veroffentJicht eine ausfiihrliche 

Analyse des Prager Leitungswassers (Moldau-Wasser). 
Die Trinkwasserverhaltnisse Roms werden in einem Artikel des 

Bull. dell. Com. Spec. d'Igiene 1883 ausfiihrlich geschildert. _. Analysen 

der Brunnenwasser von Lissabon teilt RUD. EMMERICH (Arch. f. Hyg. 1, 
389) mit, desgleichen POEHL (Petersburg. Med. Ztg. 1884, 234) diejenige des 
Wasserlei tungs w as s ers (Newawasser) in St. Peters burg. 

Gegen die Anwendung von verzinkten Eisenrohren zu Speise
wasserleitungen spricht (Bauztg.; Arch. Ph arm. (3) 22, 622) der Um

stand, dass gewiihnliches Trinkwasser, welches langere Zeit in Zinkeimern 
aufbewahrt wird, betrlichtliche Spuren Zink lost. Zink ZUlli Schutze von 
unterirdisch verlegten Eisenriihren diirfte wenig ratsam sein, weil die oberen 
Bodenschichten in den StMten selten frei von Nitraten und Sulfaten sind, 
die im Verein mit dem sauer reagirenden Humus ev. bald eine Zerstiirung 
der dunnen Zinkschicht erwarten lassen. - Nach C. W. HEATON (Ch. N. 
4:!I, 85) entMlt das zu C ro m f e lin benutzte Trinkwasser, welches durch 
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eine 1/2 Meile lange Riihre von galvanisch verzinktem Eisen geleitet wird, 

pro 4'.54 I (1 Gallone) 0'415 g kohlensaures Zink. Das betreffende Wasser 

ist reich an Sauerstoff nnd frcier Kohlensaure, deren liisende Wirkung sehr 

betriichtlich ist. 
Das Verhalten des Wassel'S zu verzinnten odeI' geschwefelten 

B lei r ii h I' e n stndirte BELOHo[;JlEK (Jahresber. des Stadtphysikats in Prag 
1883; Pharm. Centrh. 25, 294). Geschwefelte und verzinnte BIeiriihren 

scheinen bei gehindertem Luftzutritt dem destillirten Wasser zu wider

stehen, wahrend bei Luftzutritt und bei Hingerem Gebrauche sieh nieht ge
ringe Mengen von Blei im Wasser zeigen. Wenn das Wasser die Riihl'en 
durehfloss, war das Resultat ein giinstigeres; abel' selbst in diesem Faile 
war die Anwesenheit von BIei und Zinn zu constatiren, wenn 10-12 I des 

destillil'ten Wassel's untersueht wurden. Bei Luftabsehluss nahm in 24 Stun
den (bei 19 0 ) 1 I Moldauwasser aus del' nieht viillig gefiillten gescbwefelten 
Riihre 7'3 mg und aus del' verzinnten Riihre 5'14 mg BIei auf. Wlihrend 
48 Stunden betrug die aufgenommene BIeimenge aus del' gesehwefelten 
Rohre 15'2 mg, aus del' verzinnten 7'83 mg im:Liter. Mit Riieksicht auf diese 

Ergebnisse hat del' Prager stlidtisehe Gesundheitsrath (Referent STOLBA) von 
einer Verwendung diesel' Rohren zu Privatwasserleitungen abgerathen. 

NICHOLS (J. of Gas lighting. 1883; Rep. analyt. Chem. 4, 78) giebt an, 
dass vollkommen reines Wasser unter Aussehluss der Luft gar keine Wi 1'

kung auf blankes BIei ausiibt. Gewohnliches destillirtes Wasser wirkt heftig 
auf das Metal! ein. Eine grosse conservirende Wirkung auf Blei scheint 

kohlensaurer Kalk, in Liisung gehalten durch einen Ueberschuss von Kohlen
saure, zu besitzen, welcher, wenn er sich auf del' Innenfiiiche von kleineren 
I~eitungen und Cisternen ablagert, einen sehr schwer loslichen U eberzug mit 
dem BIei liefert. - Die von C. SCHNEIDER (Arch. Pharm. (3) 22, 185) mit 
dem die Stadt Sprottau versorgenden Wasser aus dem Boberflusse vorge-

.nommenen Untersuchungen iiber "die Abgabe von Blei durch Blei
rohren an Leitungswasser" ergaben, dass die in del' Praxis gelosten 
BIeimengen so gering sind, dass ein Mensch unter giinstigen Verhliltnissen 
vielleicht 1 g Blei im Jahre aufnimmt. Verf. hlilt einen - wenn auch noch 
so geringen - Kohlensauregehalt des Wassel's im Verein mit del' darin eo 
ipso eingeschlossenen Luft fiir hinreichend, um als Ursache del' liisenden 

Wirkung hetrachtet werden zu konnen und deshalb die Anwendung von 
Bleiriihren fiir Quellwasser jedenfalls fiir bedenklieh. 

3. Reinigung des Wassers fur hausliche und gewerbliche 
Zwecke. 

Eingehellde Mitteilungen iiber das von FRIEDR. BREYER construirte .M i
krolliembran-Filter befinden sich in der Ztschr. f. Mineralw.-Fabr, 1, 
73, 94, 109. - TH. HUSE~[ANN (Oesterr. Bade-Ztg. 83, No. 15.16) empfiehlt 
zur Reinigung des Trinkwassers das ALMI\N'sche Verfahren. Um 1 I Wassel' 
zu reinigen, werden demselben 3 cbem einer 5 proc. Eisenchloridliisung unci 
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eine dern Hartegrade umgekehrt proportionale Menge von Kalkwasser (50 cbcrn) 
zugesetzt. Das entstehende Ferrihydrat entfernt neben den suspendirten 
40-80 Proc. der gelosten organischen Stofl'e (vgl. GUNNING S. 354). Hat sich 
der Niederschlag gesetzt, so wird das Wasser filtrirt. 

Von den auf del' Londoner Hygieneausstellung ausgestelJi ge
wesenen Filtern seien folgende erwahnt: 1. MAIGNEN'S ~Filtre rapide"; 
das Filterrnedium besteht aus dem MAIGNEN'schen patentirten "Carbo calcis" 
- mit Kalk praparirte Kohle - und aus Asbest. Diese Filtrationsmasse 
befindet sich nicht unter dem Wasser, sondern seitlich von demselben. Das 
Filter solI vorziiglich wirken. Wasser mit alkalisch reagirendem U rin ver
unreinigt erwies sich nach dem Filtriren klar, von gutem Geschmack und 
ammoniakfrei. - 2. Das Kohlenpapierfilter von S. H. JOHNSON & COMP., 
dessen filtrirendes Medium aus einer mit Tierkohle impragnirten Papp
scheibe besteht; dieselbe ruht auf einer Metallscheibe, zu welcher das zu 
filtrirende Wasser geleitet wird. - 3. Das "Silicated C arbon Filter"; 
das Filtrationsmedium ist mit Kieselsaure vermischte Kohle, welche oben 
und unten eine nicht porose Schicht entbalt, so dass das Wasser nur durch 
die seitliche porose Wand eindringen kann und auch wieder austreten muss. 
Bleinitrathaltiges Wasser solI beim Durchgang durcb dieses Filter seinen 
Bleigehalt verlieren. - 4. Ein Taschenfilter, welches man auf Reisen 
benutzen kann und welches Tierkohle und Asbest enthalt. Der kleine 
Apparat wird beim Gebrauche in ein hochstehendes, mit Wasser gefiilltes 
Gefass gesetzt. Aus dem Centrum des Apparates fiihrt ein Schlauch das 
filtrirte Wasser ab. 

TH. KROGER in Hamburg (D. P. 23764) benutzt zum Zuriickhalten von 
Unreinigkeiten im Wasser bei Wasserleitungen Gehause, in denen sich ver
tical stehende gekriimmte Siebe befinden. Letztere sind zwischen den Ein
lauf und Auslauf so .eingeschaltet, dass die sich ansammelnden Unreinig
keiten durch einen besonderen Hahn abgelassen werden konnen. 

Neuerungen an seinem Filtrirapparate*) hat C. PIEFKE angegeben 
(D. P. 25740). 

Die "PULSOMETER-ENGINEERING-COMPANY LIMITED" in London hat Sack
filter construirt (D. P. 23807), welche aus einzelnen am geschlossenen 
Ende mit Gewichten beschwerten, sich an Stangen fiihrenden und gegen
seitig beriihrenden Sacken bestehen, die wieder in einem um hoble Zapfen 
drehbaren Gehause angeordnet sind. - Del' Filtrirapparat von CARL VEITH in 
Wien (D. P. 24641) besteht aus einem durcblocherten, mit einem Hals 
versehenen Rohre und zwei vollen Rohren, welche oben und unten durch 
volle Platten, dazwischen abel' durch durchlocherte Platten verbunden und 
aussen mit einem siebartigen Mantel umgeben sind, um welchen letz
teren das Filtrirmaterial gewickelt wird. Der Apparat von FRANZ PICHLER 
und CARL SEDLAZEK in Wien (D. P. 24417) besteht aus dem verticalen 

*) Techn.-chern. Jahrb. 1883, S. 380, 1884, S.380, 531. 
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Canal a und dem die abwechselnd schrag uber 

einander liegenden Wande g hi k etc. enthalten

den Kasten mit den Ablasshahnen n. 
Die Wasser - Reinigung durch ~Iagnesia 

(BOHLIG - HEYNE'Sches Batterie -W asserreinigungs
Verfahren) beruht nach STOHMANN (Glaser's Anna!' 

1884,105; Chem. C.BI. (3) 15,591 u. Ch.Ztg. 8,3) 
darauf, dass gegluhte Magnesia nach der Hydra
tion ausserordentlich leicht die freie Kohlensaure 
der gewohnlichen Wasser absorbirt und den da
durch seines Losungsmittels beraubtenkohlensauren 

Kalk zur Ausscheidung bringt. Zur Ausfallung 
von 2 Aeq. Calciumcarbonat (200 g) ist nur 
1 Aeq. Magnesia (40 g) erforderlich. Die letztere 
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Fig. 198. 

zersetzt auch den Gyps, indem sich aus dem Magnesiumdicarbonat durch 
Aufnahme von Magnesiumhydrat soviel ~Ionocarbonat biJdet, als zur Zer

setzung des Gypses geradeaus erforderlich ist. Der alkalisch reagirende Kessel

schlamm von Magnesiahydrat wirkt jeder Saurebildung und Corrosion entgegen, 

und hat sich die Magnesia als Wasserreinigungsmittel in der Praxis sehr bewahrt. 
Nach J. H. PORTER (J. Soc. Chem. Ind. 1884, 51; Ding!. 253, 35) werden 

zum Fallen und Absetzen der Carbonate mit Vorteil Filterpressen unter Be
nutzung des PORTER-CLARK'schen Reinigungsmittels (Kalkmilch) verwendet. 

Fur den Hausgebrauch construirte Filterpressen enthalten Tierkohle odeI' 

schwammiges Eisen. - Del' an DEARBON W ASS und KATZENSTEIN in New-York 
patentirte Reiniger fur Kesselspeisewasser (D. P. 24021) besteht aus 
einem an das Speiserohr angeschlossenen Behiilter, in dem Scheidewande so 
~ngeordnet sind, dass das Wasser abwechselnd durch oben und unten in 
diesen Wand en angebrachte Oeffnungen stromen muss, wobei sich die Ver

unreinigungen absetzen. 
Das Mittel zur Verhutung del' Kesselsteinbildung von GEORG 

DOWNIE in Salinas City, Californien (D. P. 25119) besteht aus Bestandteilen 
von Eucalyptus, welche roh oder als Aufguss odeI' Decoct entweder dem 
Kesselspeisewasser zugemischt,· ehe dasselbe in den Kessel gelangt, oder 

direct in das lnnere des Kessels gebracht werden. - H. DEININGER und E. 
SCHULZE in Berlin (D. P. 27235) fugt dem zur Kesselspeisung dienenden 
Wasser Plumbate der Alkalien und alkalischen Erden hinzu; nach erfolgtem 

Absitzenlassen des Niederschlages wird das Wasser verwendet. - ROSENBERG, 
FELLIN, HOBERG und ZOUBTOFF in St. Petersburg (Eng!. P. 3395 vom 9. Juli 

1883) empfehlen als Antikesselsteinmittel rohe Kartoffeln, geschalte Kastanien 
und Erbsenbrei und haben die Anwendung dieser - mit Ausnahme des letzten 

Nahrungsmittels - schon oft zu dem genannten Zweck vorgeschlagenen Stoffe 
patentirt erhalten. 

MEUNIER (Bull. de lI'Iulhouse 1884, 247; Ding!. 253, 162) berichtet iiber 
folgendc von Elsasser Dampfkesselvereine untersuchte K e sse 1st e i n mit tel: 
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Desincrustant von L. CONSTANT & CO. in Clichy-Ia Garonne ist eine 
braune alkalische, viel Aetznatron nebst Catechu und dergl. enthaltende 
l<'liissigkeit. 

Desincrustant von BORGUIS & Co. in Turin: braune, tel'pentinartig 
riechende Fliissigkeit von schwach sauerer Reaction mit 26 Proc. festen Stoffen 
und 2 Proc. Asche. Del' wesentliche Bestandteil ist Harzseife, welche das 
Speisewasser durch Bildung von unliislicher Kalkseife reinigen soU. 

Lit h 0 rea ct i v von TH. RAILLARD & Co. in Basel: kohlensaures lind 
Aetzkali mit organischen Extractivstoffen. 

Extrait de vegetaline von G. COMPHRE & Co., Paris: braune, sirupiise, 
stark alkalische Fliissigkeit mit viel Seesalz, Aetznatron, Natriumcarbonat 
und organischen Stoffen. Als" V egetaline" Hefert dieselbe Firma Meeres
algen (s. auch lInten). 

Desincrustant vegetal von WALTEFRANGLE, Besanvon: rote, stark 
schwefelsaure Fliissigkeit, mit Thonerdesulfat, Eisen und etwas Kalk. 

Antitartre von WILLERMOZ und RIEGER, Lyon: braune, alkalische, Gerb
saure, Soda, Aetznatron und Kochsalz enthaltende Fliissigkeit. 

Poudre algerienne von SERBAT, z. Z. ein graues Pulver, welches aus 
Sand, Stroh, Sagespanen, Haaren, Bleisulfat, Aluminiumsilicat und sonstigen 
wirkungslosen Stoffen besteht. 

Desincrustant Gras Ricour: braune, stark alkalische, nach Harz 
riechende Flussigkeit, welche aus einer Liisung von roher Soda und etwas 
Harz besteht. 

E au ai m an te e verkauft von DEFRANCE, VERNAUCHET und VIALET in 
Paris: concentrirte Sodaliisung. 

Desincrustant vegetal liquide von NrcoLAu, Lyon: braune, zahe, 
saure Flussigkeit, wesentlich aus Melasse bestehend. 

1m Ding!. 251, 537 werden ausser den im Techn-chem. Jahrb. 0, 382 
aufgefiihrten Kesselsteingeheimmitteln noch folgende erwahnt: 

Soda caustique von CHARLES RE!'IZ in Basel ist unreine Natronlauge. 
Vegetaline von J. G. ULLMANN ist gewiihnliches Seetang (FUCU8 

vesiculosus); 100 kg kosten 150 vIt., Selbstkostenpreis 5 .,It. Die von ihm 
unter gleicher Bezeichnung verkaufte FlUssigkeit ist eine mit Chlormagnesium 
versetzte, in saure Garung ubergegangene Abkochung von Meeresalgen. 

Das von L. COHN und Co. in Berlin gefertigte Mittel Co rr 0 s i 0 *) (Ding!. 
233, 217) zeigt jetzt folgende Zusammensetzung: 16'54 Proc. Natron, 
3'3 Proc. Aetzkalk, 4'71 Proc. Kochsalz, 38'84 Proc. Kreide, 1'95 Proc. Eisen 
und Thonerde, 2'71 Proc. in Salzsaure Unliisliches, 17'89 Proc. Wasser, 
GIiihverlust 14'04 Proc. und besteht also im wesentlichen aus Soda und Kalk. 

HARRIS HEWITTS Patent-Block-Composition ist ein Gemisch aus 
Catechu mit Gerbereiabiallen. - F. DIEBNER (D. AUgem. po!. Ztg. 1884, 258) 
bringt ein Kesselsteinmittel in den Handel, das angebJich eine Liisung von 

') Vgl. Techn.-chern. JalIrb. 1882, S.327. 
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10 g Alaun, 75 g Soda I?) und 54 g Gerbstoffextraet in Wasser (wieviel ist 

nieht angegeben) enthalten soIl. 

w. J. ~IAcADAM (J. of the Soc. of Chem.l. 1883, 12~ Ding!. 251, 265) 

berichtet tiber Kesselsteine, die vorwiegend aus Carbonaten bestehen; auch 

1IEURGEY (Annal. de ~Iines 1883, 2, 20~ Dingl. 251, 2G6) teilt Analysen 

von Incrustationen aus Dampfkesseln mit. 

4:. Untel'slIchungsmethoden. 
Die Gesichtspunkte, welcbe bei der Bemteilung, ob ein Wasser zum 

K 0 chen un d T ri n ken zuliissig sei oder nieht, Z\l beriicksiehtigen sind, 

bat das Wiener Stadtphysikat in seinem Jabresberichte (Wiell 1883) zu

sammengestellt. Als fremde Stoffe im Trinkwasser sind organische Stoffe, 

Ammonverbinuungen, Nitrate und Nitrite anzusehen. Ein Wasser ist zu Yer

bieten, wenn die Summe der organisehen Stoffe (auf Oxalsiiure bezogen) 

3-4 TIe. in lOO 000 Wasser oder dariiber betriigt; ebenso sollen 'l'rink

wiisser, in denen deutliehe lIIengeu von Ammoniak und Nitriten enthalten 

sind, dem Genusse entzogen bleiben. Auch die Salpetersiiure sollte yom 

streng hygieinisehen Standpunkte in derselb,;n Weise beurteilt werden, d. !J. 
es sollen Bur Spuren im Wasser unberiieksichtig-t bleiben. 

POST (The Sanitarian 11, 721; Rep. analyt. CIl. 4-, 27) beurteilt eiu 

Wasser nach folgenden Normen: Wenn NESSLER'S Liisung zwar eine Fl'trbung, 

aber keinen Niederschlag liefert, wenn Nitrate, Nitrite und C,hloride im 

Wasser nicht vorhanden sind, und letzteres weich ist, so kann es genossen 

werden; das Ammoniak ist dann wahrscheinlich vegetabilischen Ursprungs. 
Giebt NESSLER'S Reagens eine reichliche Failung ohne Fiirbung, finden 
sieh ausserdem reiehliehe Mengen yon Chloriden, aber keine Nitrate, Nitrite 

oder organisehe Stof!"e vor, und ist das Wasser hart so ist es noeh zu go

brauchen. Die Anwesenheit von Ammoniak, Nitriten und Chloridell macht 

das Wasser unbraucbbar; dagegen steht del' Anwendung des Wassers niehl; 

entgegen, wenn zwar Nitrate und Kitrite, aber llicht Ammoniak und Chloride 

zugegen sind. Fand man Nitrate und Chloride in reichlieher Menge, so mm;s 

das Wasser als verdilehtig angesehen werden, aueh wenn Ammoniak nieht 

nachgewiesen worden ist. Als Grenze fiir den Chlorgehalt hat man 2-3 g 

in einer Gallone (4·5436 I) Wasser anzusehen. - Ueber clie Trinkbarkeit 

des Wassers hat GWSTO PASQUALIS (Annali di Chim. 188-i, 1: Ztsehr. f. 
Mineralw. Fabr. 1, 114) yom hygieinisehen Standpunkte aus Betl'achtullgen 

veriifTentlicht. Derselbe verwirft die seither als elltscheidend hei der Beur

teilung eines Trinkwassers angesehenen Kriterien. Eine wahre wissensehaft

Iiche ~Iethode zur Priifung und Beurteilung des Wassers muss auf die Er

mittelung von pathogenen Mikroorganismen geriehtet sein (ygl. W OLFFHUGEL, 

Techn.-chem. Jahrb. 5, 386). In den allermeisten FlHlen von Gesundheits

gefiihrdung durch 'Trinkwasser entsteht die Gefabr nieht sowol durch ein 
schlechtes d. h. der Entwickelullg sehiidlieher Organismen giinstiges Wasser, 
als vielmehr dureh direete Zufuhr animalischer Dejectionen kranker Indivi-

Biedermann. Jahrbnch \'1. 23 
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duen durch den Boden. Znr Constatirung del' Anwesenheit tierischer Aus
wnrfsstoffe eignet sich am allerbesten der Nachweis eines starken Chlorge
haltes. P ASQUALIS bezeichnet ein 'Vasser dann als unbrauchbar zum Trinken, 
wenn es dnrch Silbernitrat starker als bis zur deutlichen Opalescens getriibt 
wird. - LETZERICH (Arch. Pharm. (3) 22, 74) kommt auf Grund von Vel'
suchen und Reflectionen zu dem Schlusse, dass die chemische Untersuchung 
del' Trink- und Gebrauchswasser zur hygieinischen Beurteilung derselben 
nicht ausreicht; es ist ein ebenso hohes Gewicht auf die mikroskopische 
Untersuchung des eventuellen Niederschlags von ca. 11 Wasser und auf die 
Cultnren aus solchen zu legen. Verf. bespricht alsdann die Ermittelung 
von Typhusorganismen im Wasser. 

Die ~Iethode zum Nachweis von entwickelungsfahigen Keimen 
im Wasser, in der Luft und im Boden*) hat R. KOCH (Rep. analyt. Ch. 3, 
348) in einem Vortrage auf dem deutschen Aerztetage zu Berlin naher aus
einander gesetzt. - Aehnlich wie KOCH verfahrt ANGUS SMITH (Oil, Paint and 
Drug: Rep. 1883, Nov.; Ind. BI. 21, 28). Letzterer erkennt die Anwesen
heit von ~Iikroben im Wasser an del' Eigenschaft derselben, eine Gelatine
Emulsion zu verfliissigen. Das betreffende Wasser wird durch Zusatz von 
Gelatine verdickt; ist dasselbe frei von Organismen, so bleibt es auch bei 
Gegenwart organischer Stoffe, selbst nach 24 stiindigem Stehen im Sonnen
lichte unverandert; bei Gegenwart von Bakterien und Pilzen hingegen wird 
die Gelatine urn dieselbe herum verfliissigt und zum Teil in kugelfiirmige 
Partien zerteilt, an deren unteren Enden sich die Bakterien befinden. Da
neben tritt Gasentwickelung auf. - Auch NICHOLSON und CARPENTER ver
iiffentlichten eine Methode zur Untersuchung des Wassel's auf Mikroorganismen 
(Analyst 9, 94). - Ueber die Priifung del' im Wasser suspendirten Kiir
perchen giebt EUG. MARCHAND (C. r. 97, 49; Chern. C. BI. (3) 14, 642) eine 
Anleitung. ~Ian umschliesst das Gefass, in dem die Priifung ausgefiihrt wird, 
mit einer schwarz en, mit zwei Oeffnungen versehenen Hiille und lasst durch 

die eine einen Sonnenstral eintreten, wahrend man durch die andere beob
achtet. Sobald suspendirte Kiirperchen im Wasser vorhanden sind, werden 
diese erleuchtet und sichtbar. Verf. beschreibt die nach diesel' ~Iethode beob
achteten Organismen. - Nach J. W. GUNNING (Arch. f. Hyg. 1, 335) ist bei 
del' bakteriologischen Untersuchung des Wassers als Hauptsache die Ziich
tung bez. Wiederbelebnng der vorhandenen Keime odeI' Dauerformen mittelst 
Reinkultnren anzusehen, wozu sich derselbe nicht eines festen Nahrbodens 
(wie R. KOCH), sondern eines fliissigen Nahrmediums bedient. Die Ziichtung 
geschieht in eigens construirten Glasapparaten, welche mit sterilisirtel' klar filtrir
tel' Hefeabkochung und mit dem zu priifenden Wasser gefUJIt werden. Auch 
die Trennung del' Bakterienarten ist eine von der KOcH'schen Methode ver
schiedene; Verf. erreicht die Trennung durch Erwarmung der Culturen auf 
bestimmte Temperaturen, welche die eine Bakterienart tiidten oder bis zur 
Unwirksamkeit abschwachen, wahrend andere von ihrer Lebensfahigkeit nichts 

*) Techn.-chem. Jahrb. 1884, S.387. 
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Binbiissen und daber in del' Nahrfiussigkeit zur Entwickelung gelangen (Par

tielle Sterilisirung). 
Derselbe Autol' (I. c.) wendet zur Bestimmung del' organischen Sub

stanzen im Wasser saurefreies Eisenchlorid an. Man setzt dem zu unter
suchenden Wasser Eisenchlorid in einer Menge zu, dass auf das Liter Wasser 
ca. 5 mg Eisen kommen; nach einiger Zeit scheidet sich Eisenoxydhydrat 
ab, wobei Ammoniak, salpetrige Saure und Salpetersaure in Liisung bleiben, 
bingegen die anderen stickstoffhaltigen Bestandteile mit niedergerissen wer
<:len. Beim Erhitzen des Eisenoxydhydrat - Niederschlages mit Natronkalk 
(oder fiir sich) entwickelt sich alsdann Ammoniak. Triibes Wasser wird bei 
diesel' Behandlung vollkommen geklart. - Versucbe, welche ALBERT R. LEEDS 

(Zlsehr. analyt. Ch. 23, 17) iiber die Bestimmung del' organischen Substanzen 

im Tl'inkwasser nach den auf Reduction des Kaliumpermanganats berubenden 
1Iethoden angestellt hatte, fiihrten zu den Ergebnissen, dass die KUBEL
TIllMANN'Sche Methode beizubehalten ist; die Bestimmungen mussen in genau 

gleicher Weise ausgefLihrt und die Dauer des Versuches muss auf genau 
.5 Minuten festgesetzt werden. Die Resultate sind in der Weise zu corrigiren, 

dass man die in einem blind en Versuch mit rein em (nicht gewiihnlichem) 

destillirtem Wasser verbraucbte Chamaeleon-Menge in Abzug bringt. 1m 
Gegensatz zu den mit Kaliumpermanganat erhaltenen Resultaten sind die 
durch Reduction von Silbernitrat im Sonnenlicht bestimmten Procente Sauer
stoff*) bei Parallelversuchen mit demselben Wasser iibereinstimmend. -
Derselbe (New Remedies 1883, 309; Pharm. Centrh. 24, 525) fuhrte mit der 
Methode von FIELD, mitlelst Platinchlorid-Jodkaliumliisung organische Stoffe 

im Trinkwasser nachzuweisen, Controlversuche aus, welche die Brauchbarkeit 
des Verfahrens erwiesen. Die Platinchloridliisung (1 TI. PtCI4 in 500000 Tin. 
einer sehr verdiin]lten Jodkaliumliisung) farbt sich bei Gegenwart organischer 
Stoffe im directen Sonnenlichte rosarot. LEEDS will sogar mittelst dieser 
Liisung die Quantital del' organischen Stoffe ermitteln. - Zur Erkennung 
von Fakalstoffen im Brunnenwasser giebt llL G. GAUTRELET (Rep. de Pharm. 
40, 58) ein Verfahren an. - Zum Nachweis von Harnstoff in Trinkwassern, 
die aus der Nahe von Abtrittsgruben stammen, benutzt BALLAND (Journ. 
Pharm. Chim.; Pharm. Centl'h. 25, 68) die YvoN'sche Harnstoffbestimmung 

mit einigen Modificationen. 
In ihren Bemerkungen iiber Ammoniakbestimmungen bei Wasser

analysen fahren NELSON und H. DARTON (Journ. Amer. Chem. Soc. 5, 104) 
aus, dass die fiiichtigen stickstoffhaltigen Bestandteile bislang nicht genugend 
beriicksichtigt worden sind. 

RAPHAEL MELDOLA (Ber. 17, 256) priift mit p-Amidobenzolazodimethyl
anilin auf saJpetrige Saure. Letztere verwandelt das Reagens in ein Tetrazo
salz, wobei eine blaue Farbung eintritt. 1 TI. Natriumnitrit in 6400 TIn. 
Wasser lasst sicb noch sehr gut nachweisen. 

') Techn.-chem. Jahrll. 1884, S. 391. 

23* 
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Nach A. LONGI (Gazz. chim. 13, 465; Bel'. 17 Ref. 145) kann man die rote 
Farbung, welche in einer Lusung von Paratoluidinsulfat und Schwefelsaure durch 
Salpetersaure hervorgebracht wird, zum Nachweis sehr kleiner Mengen del' letz
teren verwerten. - Nach ROBERT BREWER LEE (Analyst 8, 137; Bel'. 16, 2529) 
giebt die Salpetersaurebestimmung vim W. WILLIAMS *) brauchbare Resultate, 
wenn die Salpetersaure nur in geringer Menge (10-12 grains in 1 Gallone) 
vorhanden und die Fliissigkeit mit Oxalsaure leicht angesauert ist. Die Reduc
tion del' Salpetersaure durch das Kupferzinkpaar ist bei Anwendung von 300 bis 
400 ccm Wasser, in del' Kalte binnen 24 Stunden, bei 60 0 in 11/2-2 Stunden 
beendet. - J. SKALWEIT (Rep. analyt. Oh. 4, 1) berichtet iiber das Indigotin 
zur Salpetersaurebestimmung im Wasser; unter den von ihm angewandten 
Versuchsbedingungen sei die Indigotinmethode sehr brauchbar, besonders 
wenn es gilt, neben einander viele Wasser zu untersuchen. 

Ueber die technische Wasseranalyse schreibt HANS v. JUPTNER 
(Oesterr. Z. f. Berg- u. Hiitt.-W. 1883, 49; Rep. analyt. Oh. 4, 9). Verf. will 
die quantitative Analyse eines Wassel's durch die Bestimmung der Gesamt
harte (a), del' den Magnesiasalzen entsprechenden Harte nach Abscheidung 
des Kalkes als Oxalat (b), del' permanenten, nach Eindampfen auf 1/5 Volumen 
und Wiederverdiinnen auf das urspriingliche Volumen (e) und der den Magnesia
salzen in diesem Anteile nach Abscheidung des Kalkes als Oxalat, ent
sprechenden Harte (d) ausfiihren. Er berechnet: die Magnesia aus b, dell 
Kalk aus a-b, die Kohlensaure aus a----'e, die Schwefelsaure aus e, das 
Magnesiumcarbonat aus b-d, das Oalciumcarbonat aus a+d-(b+e), das 
Magnesiumsulfat aus d und das Oalciumsulfat aus e-d. Die Ausfiihrung 
der vier Titrirungen soll mit einem und demselben Titer, namlich mit del' zur 
Hartebestimrnung im Wasser in del' .Modification von F MST iiblichen Seifen
lasung gesehehen. (Referent stimmt dem Urteile, welches im Rep. analyt. Oh. 
S. 10 von A. E. H. iiber den Wert diesel' Methode ausgesprochen wird, voll
kommen bei. B. P.) 

HERBERT JACKSON (Oh. N. 49, 149; Ohem. O. Bl. (3) 15, 380) schloss 
aus mehreren Versllchen, dass die Bestimmung del' Harte des Wassel's 
mitt e 1st S e ife in vielen Fallen ein von der quantitativen Bestimmung 
des Oalciums und Magnesiums abweichendes Resultat gab. 1st Kalk odeI' 
Magnesia allein im Wasser in einer solchen ~Ienge enthalten, welche 23 0 del' 
OLARK'schen Hartescala entspricht, so sind die Resultate unzuverlassig. Ent
halt das Wasser Kalk und Magnesia zugleich und zwar die ~Iagnesiasalze in 
einer Menge von mehr als 10 0 Harte, so lasst sieh ihre Gegenwart nicht 
nachweisen, so lange die Kalksalze mehr als 6 0 betragen; in einem solehen 
Faile wird ein dauernder Schaum erzeugt, sobald die Seifenprobe 7 0 Harte 
anzeigt. War dagegen das Wasser so verdiinnt, dass der Salzgehalt unter 
diese Grenze sinkt, so erhalt man vollkommen sichere Resultate. Anstatt zu 
verdiinnen, kann man auch das Wasser auf 70 0 erhitzen, um eine voll-

*) 'l'echn.-chem. Jaln·b. 1883, S. 264. 
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kommene Zersetzung der Kalk- nnd Magnesiasalze durch die Seife zu 

bewirken, selbst wenn die !fenge jener die oben angegebene Grenze iiber

sehreitet. - Ein Gemenge von Natriumoleat mit Natriumstearat eignet sich 

ebenso gut wie kastilianische Seife zu dieser Bestimmung. 
Einen Apparat zur Bestimmung der Harte des Wassers mittelst 

Seifenliisung beschreibt G. LOGES (Ch. Ztg. 8, 69 und 104). Der Schaum 
wi I'd durch Einblasen von Luft hervorgebracht; zu diesem Zwecke wird eine 

ca. 4 mm im Lichten weite Messingriihre, welche an dem einen Ende recht

winklig gebogen, am anderen Ende mit einer ea. 30 ausserst feine Bohrungen 
enthaltenen Kugel versehen ist, angewandt und das gebogene Ende der 
Riihre mit einem Geblase verbunden. Zur Ausfiihrung del' Hartebestimmung 
befestigt man Blaserohr und Biirette fiir Titerfliissigkeit, letztere aus einem 
Hydrotimeter durch Absprengen des oberen und unteren Teiles hergestellt, 
dicht neben einander an einem Stativ. Man bringt dann 40 cbem bezw. 
eine geringere mit destillirtem Wasser auf 40 cbem aufgefiillte Menge des zu 
untersuchenden Wassers in cin Becherglas. Wahrend des Zufliessenlassens 

des Titers wird cin gJeichmiissiger Strom von Luft durch das Wasser geleitet. 

Sobald ein Ueberschuss an Seifenliisung vorhanden ist, steigt der Schaum in 
grossen Blasen iiber den Rand des Becherglases. Wird dureh zweites An

blasen wieder der hoehsteigende Schaum erzeugt, so ist die Reaction als 
beelldet anzusehen. Bei der Bestimmung der bleibendell Harte ist es 
geraten, nach Eintreten del' Endreaction das Blasen noeh eine Welle fortzu
setzen; es verschwindet dann zuweilen der Schaum wieder und ein fernerer 

Zusatz \Ton Seifenliisung ist niitig, urn ihn wiederum hervorzurufen. 
BLYTH (Pharmaceutic. Journ. 1884, 603; Pharm. Centrh. 21), 161) weist 

Blei im Wasser durch Cochenille nacho Er setzt 10 Tropfen einer Liisung von 
Coehenille in starkem Spiritus (1: 100) zu einer Unze des verdachtigen Wassers, 
welches sieh in einer weissen Porzellanschale befindet. 1st das Wasser blei
haltig (1: 700 000), so nimmt die Tinetur eine purpurriitliehe Farbe an; bei 
1 Blei in 70000 Wasser wird eine purpurblaue Farbung erzeugt. 

o. Kiinstliche Mineralwasser. 
In Anbehacht del' Wichtigkeit del' Frage, ob die Verwendung der 

K 0 hIe n s a ur e in fl ii s s i g e r For m iiberhaupt fiir den regelmassigen Be

trieb der Mineralwasserfabrikation sich eignen diirfte, haben WOLFF und 
CALMBERG in Berlin und J. SOHNKE in Leipzig (Corresp. BI. d. Ver. Deutsch. 
Mineralw.-Fabr. 1, 117) Versuche angestellt, welehe ergaben, dass das im

pragnirte Wasser gut, die Kohlensaure luftfrei war und gut gebunden wurde, 
und dass das fertige Wasser einen weieheren Geschmack, als das mittelst 
Kohlensaure aus Magnesit bereitete hatte. Die Einschaltung eines Wind
kessels zwischen Kohlensaureflasche und Mischcy linder ist eine sehr kost
spielige und, wie die SOHNKE'schen Versuehe zeigen, aueh eine sehr iiber
fliissige Maassregel. Immerhin aber ist die Einschaltung einer Vorrichtung 
geboten, welehe das expandirende Gas von etwa mitgerissenen Anteilen au 
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Schmiermaterialien befreit. Einer allgemeinen Verwendung der fliissigen: 
Kohlensaure scheint vor der Hand nur der augenblicklich noch etwas hohe 
Preis der Saure entgegen zu stehen. - Beitrage zur Frage uber die Anwendung 
der fliissigen Kohlensaure zur Beraitung kiinstlicher Mineralwasser liefern auch 
C. MONCR (Ztschr. f. Mineralw. - Fabr. 1, 9) und W. RAYDT (ebenda, 109). 

Der BEINs'sche Min era I was s e r - A p par a t unterscheidet sich von den 
gewiihnlichen Mineralwasserapparaten dadurch, dass die Kohlensaure erst in 
den Flaschen mit den zu impragnirenden Fliissigkeiten in Beriihrung ge
bracht wird, auch ebendaselbst erst die Absorption der Kohlensaure statt
findet, und dass eine nach eigener Methode comprimirte Kohlensaure ver
wendet wird. Zur Erzeugung der Kohlensaure werden eiserne Retorten mit 
~atriumbicarbonat angefiillt und in einem kleinen Ofen mittelst eines BU"SEN
schen Brenners erhitzt. Die Retorten sind hermetisch verschlossen und 
mittelst starker kupferner Riihren mit einem eisernen oder kupfernen Re
servoir verbunden, in welches die Kohlensaure unter hohem Druck gelangt. 
Zur Reinigung der Kohlensaure dient Holzkohle, die sich in dem Reservoir: 
befindet. Das Kohlensauregas gelangt, von da in ein zweites Reservoir, von 
welchem aus es dann zur Impragnirung verwendet wird. Die mittelst des 
Apparates hergestellten Wasser sollen gut und schmackhaft sein; die Kosten 
sind gleichfalls nicht hoch. (Corresp. BL d. Ver. D. Mineralw.-Fabr. 1, 137.) 

Der Apparat zur Erzeugung mussirender Getranke von OSCAR KROPF);' 
(D. P. 25779) besteht aus einem rotirenden Miscbgefiiss, in dem ein beraus
nehmbarer, mit Eis gefiillter Cylinder angeordnet ist. Ferner ist die zum 
Apparat gehorige Waschflasche mit einem herausnehmbaren Siebe versehen. 

Der von THEODOR KEIL in Halle a. d. S. (D. P. 25778) construirte 
Apparat zur Erzeugung kohlensaurehaltiger Fliissigkeiten bat folgende Einrich
tung: Die Entwicklungs-, Wasch- undMiscbgefiisse sind aus starken cylindrischen 
Mantelflachen hergestellt, welche zwischen ebene, mit kreisfiirmigen Nuten ver
sebene Stirnplatten mittelst Schraubenwalzen gespannt und in diesen Nuten 
abgedichtet sind. Der Entwickler ist, falls die cylindrischen Mantelflachen und 
die Stirnbiiden desselben aus stark em Kupferblech oder einem anderen von 
Sauren angreifbaren llbterial gefertigt sind, mit einem Bleimantel ausgekleidet 

EUGEN GRESSLER in Halle a./S., Miscbapparat fiir Mineralwasser
maschinen (D. P. 24708). 

Analysen verscbiedener HandeIssorten von k un s t lie hem Car Is bad e r 
Salz publieirt die Pharm. Centrh. (2<1, 582). Der Gehalt an wasserfreiem 
Natriumearbonat sehwankte in den (15) Proben zwischen 0'4-7'2 Proe., oder 
von 1'08 bis 19'5 Proe. an krystallisirtem Salz. Der Chlornatriumgebalt be
trug 0'08 bis O· 58Proe. und war im allgemeinen dort am grossten, wo am 
wenigsten Natriumcarbonat vorbanden war. - Ueber die Hilfsmaterialien der 
Sodawasserbereitung, so wie deren Priifung auf Reinheit berichtet 
A. GAWALOWSKI (Rundscbau 10, 359). - PAUL JESERICH (Ztsebr. f. Mineralw.
Fabr. 1, 2) bat nacbgewiesen, dass der Gebalt der Han del s min era 1-
wasser an Sal petersaure, welcber ofter der Grund war, dass das Wasser 
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behordlicherseits beanstandet wurde, in den meisten Fiillen nicht von del' Anwen

dung verunreinigten Brunnenwassers herruhrte, sondern auf eine Verunreini

gung des angewandten Kochsalzes mit Salpeter zuriickgefiihrt werden konnte. 

Die Sanitatscommission in ,Gotha empfiehlt den ~Iineralwasserfabriken: 

1. Verwendung chemisch reiner Materialien, speciell arsenfreier Schwefel

saure, genussfahigen Wassers und reiner luftfreier Kohlensaure: 2. Ver

wendung von verzinnten Apparaten, damit das Wasser nicht kupfer- odeI' 

bleihaltig werde; 3. Verbot, den Kalkbrei direct den iiffentJichen WasserHiufen 

zuzufiihren; 4. Zulassung von nul' bleifreien Syphonarmaturen und 5. Priifung 

del' l\.Iischapparate auf Druck. (Pharm. HandeIsbl., Ztschr. f. Mineralw.
Fabr. I, 63.) 

6. Abflusswasser. 
Das Ringfilter fiir Abwasser von LUDW. KLEIN in Charlottenburg 

(D. P. 22375) besitzt radiale Abteilungen, denen die aufsteigenden Abwassel' 

am Boden zugepumpt werden. Die Filtermaterialien werden in den einzelnen 
Abteilungen von spitzbogenfiirmigen Tragern gehalten, die mit Eisenclraht und 

l\.lessingg'aze iiberdeckt sind. Zugleich ist eine Vorrichtung angebracht, um 

die Abwasser vor del' Filtration mit Fiillungsmitteln zu vermischen. 

Del' Apparat zur Trennung del' fliissigen uncl festen Bestand

teile von Abwiissern von H. F. WALLMANN in Hiithnick (D. P. 23915 

vom 9. Januar 1883) besteht aus unter Wasser liegenclen Cylindern, deren 
durchliicherte, auseinander klappbare Doppelwallde behufs Filtration cler A b

wasser mit Torf gefiillt sind, und von clenen verschiedene Serien in Yer

schiedenen aufeinanc1er folgenden Behaltern so angeordnet sind, dass die 
filtrirte Fliissigkeit vom Boden des eines Behalters clem Verteilungscana\ des 
nachstfolgenden zugefLihrt wird. Die Trocknung bezw. Gewinnung del' in den 
Cylinclern abgelagerten festen Bestandteile geschieht durch schnelle Um
drehung der Cylinder event. unter Durchleiten von Luft. 

Eine lebhafte Discussion iiber clie verschiedenen Verfahren der Abwasser
reinigung fand in cler Generalversammlung deutscher Papierfabrikanten in 
lIiinchen am 13. Juni 1883 statt, wobei das SCHURICIIT'sche Verfahren als 
vorteilhaft geschildert wurde (Pap. Ztg. 1883, 1324). 

7. Eisbereitung nnd Kiilteerzeugung. 
Eine Beschreibung del' innerhalb del' letzten zwei Jahre patentirten 

lIaschinen zur Eisbereitung und Kalteerzeugung liefert Ding!. 252, 328, 367. 

- Zur Fortschaffung des milchigen Aussehens des Kunsteises, 

welches der allgemeineren Einfiihrung dieses Productes bisher hindernd im 

Wege stand, wenden die Eisfabriken nach Angabe von J. BAUER (Bayer. 

Ind. u. Gew.-B!. 1884, 43) folgende Mittel an: I. Nachahmung des natiir

lichen Gefrierprocesses durch Wegblasen von kalter Luft uber die OberfHiche 
des ·Wassers, 2. Verwendung von luftfreiem gekochtem Wasser odeI' Conden
sationswasser aus Dampfleitungen. 3. Entfernung del' Luft wahl' end des Ge
frierens durch bestrmdige Bewegung mittelst eingehangter sog. Flossen. 
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Bei dem Klareisgefrierapparate von W. RICHTER in Berlin (D. P. 
26423) dient znr Aufnahme des Wassers, welches dnrch Contact mit ge
kiihlter Salzlosung in Eis verwandelt werden soli, ein cylinderisches dreh
bares Gefass mit sternfiirmig um dasselbe grnppirten Gefrierzellen, deren 
Wandungen beim fortwahrenden Drehen des Apparates von dem das Gefass 
nnr teilweise anfiillenden Wasser bestandig iiberrieselt werden und sich dabei 
mit einer Krnste von klarem Eis bedecken, die allmalig die Zellen ganz 
ausfiillt, wah rend der Raum in welchen letztere einmiinden, hohl bleibt. -
In der schweizerischen Ausstellung in Ziirich befand sich eine von RAOUL 
PrCTET construirte E ism as chi n e, in welcher Schwefelsanre als Gefrier
fliissigkeit verwendet wird. Der Apparat ist im Stande, mit einer gegebenen 
Schwefelsanremenge eine 7 mal griissere Wassermenge in knrzer Zeit in Eis 
umzuwandeln. Bei der Constrnction ist darauf Bedacht genommen, dass 
eine Zerstiirnng der Behalter durch chemische Einwirkung miiglichst ver
mieden ist. Wah rend die Apparate, in denen fliissiges Ammoniak benutzt 
wird, am besten bei hohem Drnck, etwa 12-20 Atm., arbeiten, erfordert die 
~Iaschine von PrcTET einen mittleren Drnck von 2·5 Atm., und ist als ein 
weiterer Vorzug die dem Ammoniak gegeniiber leichtere Behandlung der 
Schwefelsanre anzufiihren. 1m Princip wird auch hier, dnrch Drnckvermin
derung mittelst Dampfkraft Kalte erzeugt, und die verdampfte Fliissigkeit in 
einem Behalter fiir spateren Gebrauch wieder condensirt. Sowol in Europa, 
wie auch in Asien und Amerika sind diese Maschinen in griisseren Stiidten 
in Gebrauch und liefern zufriedenstellende ResuItate (Engineer 1883, 7. Dec.; 
Rep. analyt. Ch. 4:, 62). - AUGUST OSENBRUCK in Hemelingen bei Bremen 

, 
I 

Fig. 199. hat N euerungen an seinen Am-
m oniakco m press ions- P u m
pen *) angebracht (D. P. 21971). 
Es ist eine mit erhitztem Oel 
angefiillte, nach aussen durch 
eine Stopfbiichse E abgeschlos
sene Kammer D an der Deckel
stopfbiichse der Pumpe befes
tigt, deren oberer Raum mit
telst eines Rohres mit der Sau
geleitung derart verbunden ist, 
dass der Druck in der Oel
kammer gleich dem Drncke in 
dem Saugeraume der Zunge ist. 
(Fig. 000). - Die Gesellsehaft 
fiir LINDE'S Eismaschinen in 
WiesbadenhatRiihrwerke fiir 

die Gefrierzellen von Klareisapparaten angegeben (D. P. 26981). 

'') Vgl. Techn.-chem. Jahrh. 1883, 276, 277; 1884, 598_ 
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Die Kiilteerzeugungsmaschine vonWINDIIAUSEN mit Anwendung von 
Schwefelkohlenstoff als Kiilte erzeugendes Mittel (D. P. 23112) besteht aus dem 
Refrigerator A, der Com
pressionspumpe B, dem 
Condensator G, dem 
Bassin D mit Gefrier
zellen E und den zu
gehiirigen Rohrverbin
dungen und Bewegungs
organen. 1m Refrige
rator A, einem mit Riih
ren durchzogenen Kes-

sel, verdampft del' 
Schwefelkohlenstoff bei 
einem Drnck von etwa 
0'1 Atm. nnd erzeugt da
durch eine IGilte von 
etwa - 15 0 C., welcbe 
an die den Refrigerator 
durchstriimende Chlor
calcium- oder Glycerin
liisung des Bassins D 
iibertragen wird. 1m 
Dome des K essels schHigt 
sich rler fllissige Anteil 
des Schwefelkohlenstoff
dampfes auf einer spiral
fiirmigen 1Iantelwand G 
nieder. Die Com pres-
sionspumpe B, eine 

doppeltwirkende Sang
und Drnckpumpe, saugt 
mittelst del' Saugventile 
b und bl die Schwefel
kohlenstoffdiimpfe aus 
dem Rohr Han, com
primirt sio. auf 0'7-1 

Fig. 200. 

Atm. und befiirdert sie durch die Druckventile C Cl und die Rohrleitung J 
in den Condensator. Die Compressionspumpe ist zur Ableitung der bei 
Compression der Diimpfe entstehenden Warme mit Kiihlwasser umgeben. 
Der im unteren Tei! des Condensators G sich ansammelnde Schwefelkohlen
stoff tritt periodisch nach Rehung des Schwimmersg mit daran sitzendem 
Venti! in den Refrigerator zuriick. 

MIGNON & ROUART in Paris. Kiihlapparat fiir Luft (D. P. 23601). 
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J. F. LITTLETON in London. Kiihlapparat (D. P. 23345). Um bei 
Ammoniakeismaschinen das in der Vorlage verfliissigte Ammoniakgas auf 
seinem Wege zum Kiiblapparat, in welcbem es durch Expansion KlUte er
zeugen soli, vor Erwarmung durcb die umgebende Luft zu schiitzen, wird es 
in einem Scblangenrohre entweder durcb das aus dem Kiihlapparate aus
tretende expandirte kalte Ammoniakgas oder durch die in clemselben abge
kiihlte Fliissigkeit geleitet. 

Von den Kalteerzeugungsapparaten, welche aufder Hygiene-Aus
stellung in London vertreten waren, verdient die von J. & E. HALL (London) 
construirte Cold-Dry-Air-Mascbine erwiibnt zu werden. Dieselbe bestebt im We
sentlichen aus 3 neben einander liegenden Cylindern. Del' eine ist ein 
Dampfcylinder und zum Treiben del' l\Iascbine bestimmt; in dem zweiten 
wird die Luft eomprimirt, in clem dritten wieder expandil't. Von dem Ex
pansionscylinder fiibren Riihren in die Raume, welcbe abgekiihlt werden 
sollen. Die von der :Firma gelieferten nIaschinen haben eine verschiedene 
Productionsfahigkeit; die griisste lIIascbine producirt 50000 Cubikfuss Luft 
von 90 0 F. unter dem Gefrierpunkt (- 62'2 0 C.), die kleinste 1000 Cubikfuss 
Luft yon 30 0 F. unter 0 0 (- 34 '70 C.) in einer Stunde. Die Temperatur in 
den ausgestellten Raumen, welcbe durch die Mascbinen gekiihlt wurden, be
trug mitunter - 10'5 0 C. Fleiscb, welches in diesen Raumen 4 Monate 
lang gelegen hatte, war von gutem und frischem Ausseben. 

B. STECKEL in Breslau. Eiskeller mit beweglicber Decke (D. P. 24291). 
Die mit einem scblecbten Warmeleitel' bedeckte bewegliche Decke iiber dem 
Eisraum wird je nacb dem Scbwinden des Eises durch eine Hebevorricbtung 
bis auf dasselbe berabgelassen, wodul'cb das Volumen der abzukiiblenden 
Luft in dem Eisraum stets auf ein Minimum beschrankt wird. 

B. PROSKAUER. 

XXIX. Nahrungsmittel. 

I. Milch. 
Physiologisches. Ueber die Physiologie der nfilchbildung von 

THIERFELDER (PFLUG. Arch. 32, 619). - Interessante Beitrage zur Physio
logie del' Muttermilch (Jabrb. f. Kinderheilk. 20, Hft. 4; Chem. Ctrb!. 
(3) 15, 265) liefert EMIL PFEIFFER. Nach demselben betriigt del' Eiweiss
gehalt del' Milch am erst en Tage nach der Geburt 8'6 Proc., vom 3. bis 
7. Tage 3'4 Proc., in del' 2. Woche 2'28 Proc, im 2. :IIIonate 1'84 Proc., im 
7. Monate 1'52 Proc. Del' Fettgebalt del' Milch wahl'end del' Lactation 
schwankt ausserol'dentlich, meist ist er in del' spatel'en Peri ode des Still ens 
vermehrt. Die Menge des Zuckers ist am ersten Tage niedrig, nimmt anfangs 
rapid, dann langsamer zUi das Vol.-Gew. und die Menge der festenBestand
teile haugen im wesentlichen von den irregularen Vel'anderungen des Fett
gebaltes abo 
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P. SCHAF~'ER (1litteil. d. naturforsch. Ges. zu Bern; Rep. analyt. Ch. 4:, 
202) fand in Uebereinstimmung mit Beobachtungen von G. SCHRODER (Milch

Ztg. IS74, 104), dass die Milch wahrend der Brunstzeit ein ziemlich hohes 

Vol.-Gew. und einen hohen Gehalt an Fett und iiberhaupt Trockensubstanz 

besitzt. 
H. STRUVE (.J. f. pr. Ch. 29, 70 und 361) teEt weiter Resultate seiner 

Studien iiber Milch mit.*) Wird Casein in verdiinntem Ammoniak geli:ist 
und die crhaltene Liisung auf dem Wasser bade eingedampft, so findet sich 
jenes teilweise in eine wasserliisliche Form von saurer Reaction iiberge

fiihrt, deren Liisungen bei hinreichender Concentration und niedriger Tem
Jleratur gelatiniren und nicht durch Essigsaure, wohl aber durch Tannin 

gefallt werden. Das durch verdiinnte Essigs;iure gefallte Casein ist ein Ge
menge von a-Casein (auch nach dem Trocknen bei 1000 in Ammoniak voll
kommen aufliislich, in def Milch in geliistem und ungeliistem Zustande ent

halten) und einer geringen Menge von p-Casein, das in Ammoniak unliislich 
ist. - Wird Milchpepton mit Kalilauge gekocht und dann mit Essigsaure iiber
slittigt, so entwickelt sich kein Schwefelwasserstoff. - Auch in der Frauen

milch ist ein a- und /3- Casein, ersteres zum Teil geliist, zum 'rei! ungeliist, 
vorhanden. - In verschiedenen Frauenmilchproben, deren VoI.-Gewicht 
zwischen 1'030 bis 1'03.5 Proc. schwankte, fand STR{]VE 0'212 bis 5'42 Proc. 

Fett, 0'10 bis 0'70 Proc. Casein, 0'23 bis 0'94 Proe. Albumin, 0'11 bis 
O'SI Proe. Pepton, 3'68 bis 5'35 Proc. Zucker und 0'105 bis 0'21 Proc. 
Salze. Der Versucb, das Volumen der beim Schiitteln mit Aether sich bilden

den Gullerte als Maass fiir die Giite der Milch zu benutzen, fiihrte zu keinem 
definitiven Resultate. 

E. DccLAux hat eine Reihe von Untersuchungen iiber die .Milch und 
deren Zusammensetzung publicirt (C. r. 98, 373,438, 526). In del' 
ersten Arbeit fiihrt DucLAcx aus, dass das Caseln in verschiedenen Formen in 
der Milch vorhanden sei, und dass diese Formen in einander iibergefiihrt werden 
kiinnen, indem sie allm:Uig nach ihrer Fallung sowol in reinem Wasser, wie in 
schwach saurem, schwach alkalischcm und schwach salzhaltigem Wasser sich 
wieder losen und daraus sich wieder abscheiden lassen. In seiner zweiten Arbeit 
ersetzt Verf. die Bestimmung des Albumins und Lactoproteins durch die 
Bestimmung des durch Porzellan mittels einer Vacuumpumpe hindurch fil
trirten also geliisten Caseins, welches er vom suspendirtell und eolloidalen 
Casein unterscheidet. Das geliiste Casein macht ungefahr den fiinften Tei! 
des Gesamteaseins aus, gewiibnlich variirt der Gehalt zwischen 4 und 5 g 

im 1. Zwei Einfiiisse kiinnen die Quantitat des geliisten Caseins vermehren, 
namlich 1) der Zusatz von Wasser und 2) besonders ein Ferment, welches 
Verf. in seinen friiheren Arbeiten Casease genannt hat. Unter dem Ein
fiusse des letzteren stieg der Gehalt des geliisten Caseins von 0'61 nach 
8 Stunden auf 1'80 und nach 24 Stunden auf 2'20 im I. Von diesem 

*) Techn.-chem. J ahrb. 1884, S. 4lJl. 
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Moment an bIieb noch ein Drittel des gesamten Caseins im colloidalen Zu
stande. Schneller gelangt man zur Liisung des ganzen Caseins durch ~Iit

wirkung von Mikroorganismen, welche Cas ease erzeugen. In Bezug auf die 
Einwirkung von Lab auf Milch weist Verf. nach, dass die ~fenge des 
geliisten Caseins in der Milch und in den mittels Lab aus dieser erhaltenen 

Molken dieselbe ist. Durch die Coagulation wird also die Menge des Caseins 
nicbt vermehrt. Das Calciumphosphat spielt bei dem Vorgange eine passive 

Rolle, aus diesem Grunde befindet sich die Theorie von O. HA~IMARSTEN im 
Widerspmche mit den Thatsachen. Trotz des Zusatzes von Lab wird auch 
ein Teil des colloidal en Caseins der .Milch nicht geandert. Verf. sagt: Die 

~mch ist ein System, in welchem die drei Formen des Caseins unter ein
ander in einem stabilen Gleichgewicht sich befinden. Das Lab modificirt 
letzteren zu Gunsten des festen CaseIns, die Casease zu Gunsten des geliisten 
CaseIns, immer aber bildet sich ein neuer Gleichgewichtszustand. Die Coa
gulation ent~pricht der lang-sam en und regelmassigen Bildung eines dieser 
Gleichgewichtszustande, welcher das Festwerden einer gel osten Substanz inner
halb einer Fliissigkeit zur Folge hat. Die Ursache aber, warum aus del' 
Milch ein Teil des Caseins durch Lab sich ausscheidet, ist bis jetzt durch 

keine Theorie erklart. - PAUL BERT iiber den Ursprung des Zuckers 
in der Milch (C. r. 98, 775). 

Ueber die Eigenschaften der Kinder- und Krankenmilch 
KIRCHNER (Ind. Bl. 1884, 179, 186). 

FJORP (Milchztg. 13, 9) hat auf Grund von 101 Analysen von Biitten
milch nachgewiesen, dass die letztere nur 0'58 Proc. Fett durchschnittlich 
enthiHt. Auch ist der Zucker- und Eiweissgehalt in centrifugirter Milch der
selbe wie in der abgerahmten. Verf. fand in beiden ca. 3'6 Proc. Eiweiss 
und 4'6 Proc. Zucker. Die erstere ~mch hat manche Vorziige VOl' letzterer: 
sie ist reiner und frei von aHem Schmutze, ebenso frisch wie siisse Milch, 
wahrend abgerahmte Biittenmilch leicht sauerlich wird. Der U mstand, dass 
centrifugirte Milch nicht gekocht werden kann, hiingt damit zusammen, dass 
man die Milch vor dem Centrifugiren nicht gehorig mit Eis gekiihlt hat. 
Erhebungen bei Centrifugen-Meiereien ergaben, dass bei 10 derselben mit 
centrifugirter Milch als Futter fiir Kalber und Schweine ein ebenso giinstiges 

Resultat erzielt wird, als mit abgerahmter Milch, drei behaupteten das Gegenteil. 
KORMANN (1femorabil. Ztschr. f. prakt. Aerzte 29, 67; Chern. CbI. (3) 15, 

411) macht ~fitteilungen iiber einige Erfahmngen mit neueren Nahmngs
mitteln fiir gesunde und kranke Kinder resp. Erwachsene; unter den Nah
mngsmitteln werden FRERICH'S Milchmehl, die SCHERFF'sche Milch und die 
kiinstliche Muttermilch von LAHRMANN *) beriicksichtigt. 

Ueber die in der Milch vorhandenen Mikroorganismen und die Zer
setzungen der Milch durch dieselben; von FERPINAND HUPPE (Mitteil. d. Kaiserl. 
Gesundheits-Amtes 2, 209; Chem. Ctrlbl. (3) 10, 315). Verf. hat gefunden, 

*) Techn.-chern, J ahrb. 1884, 413. 
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class sieh die Milch sterilisiren Hisst, d. h. (lass die die Zersetzung del' 

jlilehbestandteile bewirkenclen Mikroorganismen abgetiidtet werden kiinnen, 1. 
!lurch cliscontinuirliches Erwannen der Milch unter 75°. Zu dies em Behufe 

erwarmt man die Milch 5 Tage lang hintereinander, jeden Tag eine Stunde 

bei 65-70°. Es ist wiinsehenswert zu versuchen, ob die ~Iethode, welche 

Hingere Zeit znr Ausfiihrung bedarf, auch fiir die )lil eh eonservirung 

i tn grossen sich eignet; 2. durch striimenden Wasserdampf von 100 0 C. 

Es gel::mg, diejenigen }Iikroorganismen in Reinculturen Zll erhalten, welche 

die 1Iilchsauregilrung verursachen. Die Entwickelungsfahigkeit der Milch

silurebaeterien hiirt unter 100 und zwischen 45'5° und 44'8° C. auf. Die 

Bacterien seheinen im Stande zu sein, Disaccharate zu hydratisiren und 

nicht den }Iilchzucker direct in 1Iilchsiiure und Kohlensaurc umznsetzen; sie 

entfalten keine peptonisirenden Eigenschaften, dagegen wirken sic diastatisch. 

Die Buttersiiurebacillen bringen das Casein del' Milch erst labiihnlich 

zur Gerinnung, liisell bei del' vorhandenen (amphoteren odeI' schwach sauren) 

Anfangsreaction del' ~Iileh das gerronnene Albuminat und fiihren es in Pepton 

und andere Spaltungsproducte iiber. Unter den Zersetzungsproducten findet 

sich auch Ammoniak. Temperaturen, welche die Milchsiiurebacterien ver

nichten, alteriren die Buttersaurebacillen nieht, so dass die Wirkung der

selben sich spateI' auch in seheinbar conservirter Milch bemerkbar macht. 

Verf. stellte ferner Reinculturen del' Organismen del' b I a ue n Mil ch 

her. Alle Ziichtungen wnrden nach den lIIethodell von ROBERT KOCII vor

genommen. Die das blane Pigment bildenden Bacterien erbalten sich dnl'ch 

Teilung und Sporenbildung; sie machen die lIIilch allmiilig alkaliseh und 
bringen sie nie zur Gerinuung. Der Farbstoff wird auf Kosten des Caseins 
gebildet; derselbe ist bei Abwesenheit von Saure nicht so intensiv himmel

blau, sondern schiefer- bis mattblau, kann abel' durch Sauren in ein inten

"ives Blau iibergefiibrt werden. Die Baeillen sind als die Ursache del' blauen 

1Iilch und nieht allein als die constanten Begleiter derselben anzusehen. -

Verf. bespricht noeh einige andere pigmentbildende Baeterien, maeht einige 

Bemerkungen iiber die s c h 1 e i mig e 111 i I ch und wendet sich sehliesslich 

zum 0 i diu m I a c tis. Letzterel' Pilz lasst sieh sehr leicht auf Nahrgela

tine rein gewinnen. Die lIIilch bleibt bei Gegenwart von Oidium Hiissig 

und wird sehwach alkalisch. Von einer Auffassung des Oidium lactis alB 

lIlilchsaureferment, wie dies geschehen, kann keine Rede sein. 

G. LmnSCIJER (Fiihl. landw. Ztg. 1884, 133) teilt seine Beobaehtungen 

iiber d a s Bit tel'\\' e r den del' lIIilch mit. Er sehreibt diese Erscheinung 

Baeterien zu, welche sich im Stalle oder am Euter del' Kiihe befinden, sich 

aueh dureh den )1ilchcanal des Euters in letzteres eindriingen, dort bereits 

die :Milch zersetzen unci dann nach dem Melken den Zersetzungsprocess 

fortfiihren. - SCHMIDT (Arch. Pharm. (3) 22, 286) glaubt, dass die Mikro

organismen del' blauen 1filch nicht in der Milch selbst, sondei'll in del' 

Luft zu suchen sind. - Ueber die Mikroben del' blauen JlIilch hat auch E~I. 

BOVRQUELOT (Hev. Scient. (3) 33, 427) cine Abhandlung gesehrieben. 
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Analytisches. Jahresbericht der Milchwirthschaftlichen Ver
s u c h s - S t a ti 0 n z u K i e I fiir das Meiereijahr 1882/83 von Dr. M. SCHRODT 
(Kiel 1884). Die Milch der 10 Kiihe, welche die Versuchsstation hielt, wurde 
Morgens und Abends auf Reaction, Vol.-Gew., Trockensubstanz und Fett
gehalt untersucht. Der l<'ettgehalt zeigte allerdings eine ziemlich gleich
massige Zunahme mit dem Fortschreiten in der Laktationsperiode, jedoch 
nicht in dem Maasse, als von man chen angenommen wird. Der niedrigste 
Fettgehalt war im Marz (3'184 Proc.), der hiichste im October (3'777 Proe.) 
vorhanden, Die Bewegung der Trockensubstanz giebt einen weniger gleich
massigen VerI auf an. Die taglichen Schwankungen in dem Fett- und Trocken
substanzgehalt sind teilweise recht erheblich und bieten insbesondere J\'Iaterial 
fiir die :rtmchcontrole. 

P. VIETH, Mitteilungen aus dem Laboratorium der "Aylesbury Dairy 
Company" in London (Milch-Ztg. 13, 132). Wahrend des Jahres 1883 wur
den etwa 15005 Proben Milch untersucht (1881: 8817, 1882: 12430), 
darunter 14000 Milch- und 850 Rahmproben. Der Rest besteht aus 
Analysen von Magermilch, Buttermilch, Butter etc. Das spec. Gewicht der 
an die Gesellschaft von den Lieferanten eingegangenen Milch (9650 Kannen) 
schwankte im :rtIonatsdurchschnitt zwischen 1'0319 (im Marz und August) bis 
1'0329 (October) und betrug im Jahresmittel 1'0323; die Trockensubstanz 
bewegte sich zwischen 12'67 Proc, (im Juni) bis 13'41 Proc. (November) 
und betrug im Jahresmittel 12'97, der Fettgehalt von 3'26 Proc. (Mai) bis 
3'74 Proc. (November), im Jahresmittel 3'50 Proc, Das spec. Gewicht lag 
in den Einzelanalysen mit einigen Ausnahmen zwischen 1'031 und 1'034, der 
Gehalt an Trockensubstanz fiel nur selteD. unter 12 Proc. und der an Fett 
e benso selten unter 3 Proe. 

Die mit Ablieferung der Milch an die Kunden betrauten Leute werden 
von Inspectoren eontI-olirt. Diese sind verpfiichtet, wahrend der Morgen- und 
Naehmittag-Lieferung eine bestimmte Anzahl von Proben auf der Strasse zu 
entnehmen und dieselben in das Laboratorium einzuliefern. Dergleiehen 
Proben wurden 4130 analysirt. Die Zahlen, welehe diese Analysen ergaben, 
mit den entsprechenden .llIonatsdurchschnitten verglichen, zeigen, dass eine 
im praktischen Sinne nur unbedeutende Differenz vorhanden ist. 

Der Controle des Rah m e s wurde eine erhiihte Aufmerksamkeit zuge
wandt. Die Durchschnitts-Resultate del' monatlichen Untersuchungen schwanken 
zwischen 38'9 his 47'4 Proc. Trockensuhstanz (December bez. August) und 
31'S bis 41'1 Proc. Fett (in denselben Monaten) j der Jahresdurehsehnitt 
betragt 43 Proc. Trockensubstanz und 35'5 Proc. Fett. - 16 Analysen von 
Butterfett, dargesteIIt von im Gesehaft selbst fabricirter, wie von franzosischer 
und danischer Butter, ergaben einen unter 88'5 Proe. Iiegenden Gehalt an 
unloslichen Fettsauren. 

Dureh Verfiigung vom 28. Januar 1884 ist es den Bezirksregierullgen 
bezw. den Polizeibehorden in Preuss en iiberlassen worden, in ihren Bezirken 
die Milchcontrole je nach den ot,tliehen Verhiiltnissen in entsprechender 
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Weise auszufiihren. Die fiir die Controle innezuhaltenden Grundsatze sind 

teils den "technisehen Materialien zum Entwurfe einer kaiser lichen Verord

nung, betreffend die polizeiliche Controle del' lI'IiIeh«, welehe von einer 

Sachverstandigen-Colllmission ausgearbeitet worden sind, entnommen, teils 

ergaben sich dieselben aus anderweitigen Erfahrungen. Del' Anhang bespricht: 
A. Die Behandlung' der Milch seitens del' Producenten und Ver

k~iufer: Kiihlen der Milch, Vermeidung von Gefassen aus Kupfer, Messing, 
Zink oder mit schlechter G1asur zum Aufbewahren, Vorsichtsmaassregeln beim 
Herrschen ansteckender Krankheiten im Hause del' Producenten und Vel kaufer, 
Reinigen del' Milchgefasse, Beschaffenheit del' Transportgefasse. 

B. Con t I' 0 I e del' Milch seitens der Pol i z e i be hoI' de: Cautelen del' 
Probe-Entnahme, Beurteilung del' Milch nach dem specifischen Gewicht unter 
Zuhilfenahme des CUEVALLIER'schen Cremometers. Spec. Gewicht del' vollen 
Milch zwischen 1'029-1'034, der halbabgerahmten lI'filch durchschnittlich urn 
0'002 Grade hoher; es schwankt zwischen 1'031-1'036 bei 15 0 O. Die 

Magermilch (ganz abgerahmte odeI' centrifugirte) zeigt je nach dem Grade 
del' Abrahmung ein urn 0'003, sogar bisweilen urn 0'005 Grad hoheres 
Gewicht, als die volle Milch; es schwankt zwischen 1'032 bis 1'037, lI'Iittel 
1'0345; das Araometer muss controlirt sein. Bei der Bestimmung des Vol.
Gew. ist del' Contraction der Milch *) Rechnung zu tragen. Volle Milch Iiefert 
eine Rahmschicht von 10-14 Vol. Proe., halbabgerahmte 6-8 Vol. Proc., wah

rend die unter der Rahmsehieht gebliebene Milch bei del' ersteren 21/2-3 1/2, 
bei del' letzteren 11/2-2 Grade mehr am Araometer zeigt, als die urspriing

liche. Betragt diese Differenz bei der vollen Mileh weniger als 2 Grad, so 
ist Wasserzusatz anzunehmen, liegt del' RahmgehaJt unter 10 Vol. Proc. und 
verhalten sieh die Araometergrade VOl' und naeh dem Abrahmen richtig, so 
kann auf cine Vermischung mit halbabgerahmtel' Milch geschlossen werden. 
Zeigen die Araometergrade bei der halbabgerahmten Milch vor und nach del' 
Absetzung der Rahmschicht das richtige oben angedeutete Verha1tnis, betragt 
abel' der Rahmgehalt weniger als 6 Vol. Proc., so hat ein Zusatz von ganz 
abgerahmter lI'lilch stattgefunden; sind dagegen die Araometergrade gleich, 
so lasst sich ein Zusatz von Wasser annehmen. Ausschluss del' optischen 
Methode der :Fettbestimmung und del' Apparate, welehe die Fertigstellung 
einer Aetbel'fettliisung erfordt'fll. Gesnndheitsgefahrlich ist die bittere, 
sehleimige, blaue odeI' rote Milch, sowie die Milch von Kiihen, die von 
gewissen Kl'ankheiten hefallen sind, und die Biest- (Colostrnm-) Milch. 

C. Endgiiltige Controle dureh den Sachverstandigen: Reaction 
der Mileh, Fettbestimmung (Dul'chschnittsgehalt 3'3 Pro e., unterste Grenzc 
2'4 Proc., hei del' vollen Milch, halbabgerahmte Milch 1'5 Proc., ganz abge
l'ahmte 0'7 Proc., centrifllgirte 0'3 Proe, Fett), Bevorzugung des gewiehts

analytischen Verfahrens, Trockensubstanz (volle lI'IiIch durchschnittlieh 

12'25 Proe., schwankt zwischen 11-14 Proe" unterste erlaubte Grenze 

") Techn.-chem. Jahl'b. 1884, S.404. 
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10'9 Proe., balbabgerabmte Mileb giebt 11/2-2 Proe. je naeb del' }Ienge des 
Rabmverlustes weniger, Magermileb minim. noeb 9 Proe.). 

D. Stallprobe. Die badisebe Verordnung vom 17. Juni 1884 giebt 
als spec. Gewiebt bei 150 1'029-1'034 an, Troekensubstanz wenigstens 
10'9 Proe., Fettgebalt wenigstens 2'4 Proe. - Die Vereinigung bayeriseber 
Cbemiker bat fiir die Milebuntersuebung folgende Gesiehtspunkte aufgestellt: 

Spec. Gewiebt: mit Normalaraometern*) von wenigstens 8 mm Abstand 

del' Einzelgrade zu bestimmen. Troekensubstanz: 10 g Mileb mit 
gegliihtem Sand bei 100 ° zu troeknen. Fe t t: Araometrische Methode von 
SoxnLET**) oder gewiehtsanalytisch mit dem Heber-Extractionsapparat***) von 
Llemselben. ]\if e t bod e de r l:l eu rt ei I u n g: Stall probe. Grenzzahlen richten 
sich nacb den betreffenden localen Verbaitnissen. Wasserzusatz nUf zu beur
teilen, wenn eine Stallprobe vorliegt. 

HENRY TRIMBLE (A mer. J. of Pharm. (4), 13, 178 und 203; Arch. Pharm. 
(3) 21, 790) neigt sieh del' Ansiebt zu, dass die lHileh nieht naeh ihrem 
specifisehen Gewiehte zu beurteilen sei; dassel be Iiegt sebr nahe an 1'030, 
eine fetlreiehe ~IiIch zeigt sehr oft 1'028. - lIlAISCH (e benda) scbliesst sich 
dieser Meinung an. Lactometer, welehe auf del' Opaeitiit odeI' Bestimmung 

des Rahm- oder Buttergebaltes der Milch basirt sind, geben zuveriassigere 
Resultate. 

PILE (A mer. J. of Pharm. (4) 13, 244; Rep. analyt. Ch. 4, 12) hat ein 
Lac tom e t e r construirt, mit dem aus dem spec. Gewicht der abgerahmten Milch 
der Troekensubstanzgebalt und eventueller Wasserzusatz zu ermitteln ist. 

G. SCHROEDER (Pharm. Centrb. 25, 316) glaubt, dass die Contraction 
der Milch nicbt, wie RECKNAGEL t) ausfiibrte, durch das Quellen des CaseIns 
bewirkt werde, sondei'll vielmebr auf ein Erstarren der Fettkiigeleben zuriiek
zufiihren sei. 

P. VIETH (Forseh. a. d. Geb. d. Viehb. 3, 332) verbreitet sich iiber 
das spec. Gewieht del' lIlolken in Beziehung zur Milcheontrole. 

Dasselbe Iiegt nach seinen Versllchen zwischen 1'028 und 1'0302. Verf. ist 
der Ansicht, dass das spec. Gewicht der Molken von weniger gehaltreieher 
:Mileb wol auf 1'028 und gelegentlich auch darunter, sicherlich aber nicht 
unter 1'027 sinken wird. Urn nicht gezwungen zu sein, die Molken VOl' del' 

Bestimmung des spec. Gewichtes auf die Normaltemperatur von 15 0 C. zu 
bringen, ermittelte Verf. als Correctur fiir die Praxis, dass dasselbe im Durch
scbnitt fiil' je 10 C. Temperaturerhiihung nur urn 0'00032, d. h. 0'32 Grade 
des Laetodensimeters abnimmt. Bei langerem Steben nimmt es infolge ein
tretender alkoholischer Garung allmalig ab. 

Beitrage zur lIlilchanalyse liefert W. 'l'HijRNER (Rep. analyt. Ch. 4, 
100); gegen die von dem Vel'f. publieirte Beobachtung, dass das l\IARCIIAND
sehe Laetobutyrometer durcbweg zu niedrige Zahlen liefere, wendet sich 
O. DIETSCH (ebenda 131), welcher bei Anwendung des Apparates niemals so 

') Techn.·chem. Jahrb.1881, 221. ") Techn.-chem . .Tahrb.188~, 28:? ",,) Ibid. 1881. 226. 
·r)Tecbn.-chem. Jabl'b. 1884, 404. 
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grosse Diffel'enzen erhalten hat, wie THORl'IER. (Unterschiede von 0·7 bis 

O·S Proc., durchschnittlich 0·5 Proc.; DIETSCH hat hiichstens Differenzen von 
0·1 Proc. gefunden.) 

ABRAHA)I, Notiz zur Bestimmung der fetten Oele und Fette unter 

besonderer Beriicksichtigung der :Milch (Analyst 1S84, Nr. 95, 20). 
P. VIETH (Forsch. a. d. Geb. d. Viehh. 3, 339) erortert die Con t r 0 I e 

des Rahms. Bei Anwendung des i'lIARclIAl'ID'schen Lactobntyrometers zur 
Bestimmung des Fettgehaltes des Rahms erhielt Verf. keine brauchbaren 
Resultate. Letzteres war dagegen der Fall bei Bestimmung des spec. Gew. 
bei SO 0 C. und des Trockensubstanzgehaltes. 

Spec. Gew. \ 0·990 0·9S5 0·9S0 0·975 0·970 0·965 0·960 

bei SO° C. f 0·955 0·950 0·945 
Fettgehalt \ 16·0 1S·5 21·5 25·0 2S·5 32·5 36·5 

Proc. I 40·5 45·0 49·5 

Zur Berechnung des Fettgehaltes des Rahmes aus der Trockensubstanz 
hat Verf. eine Tabelle aufgestellt. 

A. MORGEl'I (Ch. Ztg. 8, 70) hat ebenso wie FLEISCHMANN und SCHROD'l' 
beobachtet, dass das Verfahren del' }1' e tt be s ti m m u n g in del' Milch (Ein

trocknen del' Milch mit Sand, Gips etc. und Extraction mit Aether) bei del· 
a b g era h m ten Mil c h (Magermilch) ein um 0·09 bis 0·22 Proc. zu niedriges 

Resultat liefert. FLEISCm!ANN erkHirte diese El'scheinung so, dass die Krusten 
von Trockensubstanz, welche sich bilden, wenn die l\Iagermilch nur mit SG 

viel Sand eingedampft wird, als gerade zum Aufsaugen derselben erforderlich 
ist, zu dick werden, und deshalb durch dreistiindige Aetherextraction bpi 

den an und fiir sich geringen Fettmengen nieht vollstandig entfettet werden 
kiinnen. Bestimmungen, bei denen man 10 g IIIagermileh mit 35 g Gips 
eindampfte, lieferten bei dreistiindigem Extrahil'en mit Aether befriedigende 
Resultate. 

EMIL PFEIFFER (Ztsehr. analyt. Ch. 23, 445) hat seinen iiber die Bc
stimmung del' Eiweissstoffe in der Frauenmilch friiher mitgeteilten 
Untersuchungen *) neue folgen lassen, die sich einerseits auf die Fallbarkeit 
des }1'rauencaseins dureh Sauren, andererseits auf die Bestimrnung des Ge
sarnteiweisses nach den bisher vorgeschlagenen lIIethoden beziehen. 

111. SCHMOEGER (Pflug. Archiv 31, 3S5) hat den nach Entfernung de~· 

Proteinsubstanzen in der lIIilch verbleibenden Sticksto ff zu 0·014 his 
0·026 Proe. ermittelt. Werden 100 cbem Milch mit 5·5 cbern Essigsaur0 
(15proe.) coagulirt, 50 cbcm cler filtrirten Fliissigkeit mit 3 cbern Bleiessig
(spec. Gew. 1·2) gekoeht, das verdampfte Wasser ersetzt und filtrirt, so el

halt man ein zur polarimetrisehen Bestimmung des Milchzuckers geeignetes 
Filtrat, ebenso bei Coagulation durch 5·5 cbem (gleich dem Volum des ent
stehenden Coagulum) Schwefelsaure (15 pro e.) und Ausfiillen von 50 cbem 
des Filtrats mit 5 cbern kiiuflicher Phosphorwolfrarnsaure. 

) . Techn.-chem. J ahrb. 1884, S. 409. 

B i e de r m a Ull, J ahrbllch VI. 24 
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P. VIETH (Forsch. a. d. Geb. d. Viehh. 3, 329) machte beziiglich der 
Reaction der Milchasche folgende Beobachtung: Riihrt man die Milch
asche mit Wasser an und filtrirt, so farbt das Filtrat Lakmuspapier blau. 
Wascht man dann die ungelosten Salze auf dem Filter mit viel Wasser aus 
und bringt den Riickstand schliesslich in feuchtem Zustande auf rotes 
Lakmuspapier, so tritt auch in diesem Falle Blaufarbung ein. Diese Reaction 
nimmt mit der Zeit noch an Starke zu. Lasst man dagegen den zur Prufung 
des Filtrates benutzten Lakmuspapierstreifen trocknen, so verschwindet die 
Blaufarbung allmalig mehr und mehr. Ein Zusatz von 1 g Natriumbicarbonat 
zu 1 I Milch ruft unter obigen Umstanden nach Losung der !!Iilchasche 
dauernde Blaufarbung des Lakmus hervor. 

SAMBUC (J. Pharm. Chim. 5, 95; Arch. Pharm. (3) 22, 286) constatirt 
eine Vermischung der .Milch mit Wasser durch Bestimmung des spec. 
Gewichts des von Fett und Casein befreiten Milchserums. Man erhitzt die 
:Milch auf 40-500 und versetzt 150 cbcm davon mit 20 cbcm einer conc. 
alkoholischen Weinsaurelosung von 1'030-1'032 spec. Gew., die mit Alkohol 
von 85 Proc. bereitet ist. Die Milch wird alsdann mit einem kleinen Besen 
geriihrt, hierauf durch feine Leinwand colirt und nach dem Abkiihlen auf 
150 auf das spec. Gewicht gepruft. Eine Filtration des Milchserums ist nicht 
erforderlich. Das spec. Gew. des Milchserums betragt nicht unter 1'027. 
Ein Zusatz vou 1/10 Wasser driickt dasselbe auf 1'024-1'025, 2J1O Wasser 
auf 1'021-1'022, 3/10 Wasser auf 1'018-1'019 herab. 

Fig. 201. Conserviren und Condensiren; Milchprii. 
parate. Die Erwarm - u nd K iih lvorri ch tung 
fiir Milch von R. THIEL in Liibeck (D. P. 26192) 
hat folgende Einrichtung: Auf die inneren canne
lirten, von aussen durch Dampf resp. heisses Wasser 
erwarmten Wandungen des Gefasses b fliesst aus 
dem rotirenden Verteilungstrichter c die Milch und 
wird erwarmt durch Rohr e wieder abgefuhrt. Bei 
dem Kuhlapparat fliesst die Milch von aussen durch 
einen gleichen Trichter auf die von innen durch 
eine besondere Kiihlvorrichtung gekiihlten canne
!irten Wandungen eines gleichen Gefasses wie b 
und wird gekiihlt in einem Sammelgefass aufge
fangen. Erwarmungs- und Kiihlapparat lassen sich 

ZIl einer Erwarm- und Kiihlvorrichtung combiniren. 
FLEISCHMANN (Milchztg. 13, 341) bat mit dem THIEL'schen Apparat be

friedigende Resultate erhalten. 
Die Conservirung von Milch nach OTTO V. RODEN in Hamburg 

(D. P. 24169) besteht darin, dass man iiber den Kopf der die Milch ent
baltenden verschlossenen }<'lasche ein Stiick Gummischlauch oder eine Kapsel 
mit Gummidichtung steckt, so dass ein Stiick der Kapsel oder des Schlauches 
iiber den Kork hinwegragt. In die becherartige Vertiefung giesst man eine 
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indifferente Fliissigkeit (Oel, Glycerin etc.) und erwarmt hierauf auf 1050 C. 

Nach dem Erkalten werden die Kapseln entfernt. 

Das von BUSSE*) in den Handel gebrachte Conservirungsmittel 

fiir Milch und Butter, genannt "Wassersto ffsaure", besteht nach M. 
SCHllODT (l!lilchztg. 12, 785) aus Wasserstoffsuperoxyd, Borsaure und Salz
saure, letztere um dem Wasserstoffsuperoxyd eine griissere Bestandigkeit zu 

verleihen. Die BUSsE'sche Fliissigkeit besitzt nach Versuchen des Verf. 
zwar eine starker conservirende 'Virkung, als eine gleichprocentige Borax
liisung, im Vergleich mit dem reinen Wasserstoffsuperoxyd bietet sie aber 

keine besonderen Vorteile. 
LAWRENCE (Eng!. P. 2869 vom 8. Juni 1883; Ch.-Ztg. 8, 822) hat ein 

Verfahren angegeben, um die abgerahmte Milch auf billige Weise durch 
kiinstlich zugefiihrte Fettstoffe wieder fettreich zu machen. Abgerahmte llHlch 
einerseits und Oel oder fliissiges Fett andererseits werden aus getrellllten 
Gefassen einem Injector zugeleitet und darin zur Erzielung einer gleich
massigen und illnigen Vermischung eillem Dampfstral ausgesetzt. 

Zur Darstellung kiinstlicher ~f ens c hen mil c h hat FRANKLAND (Rund

schau 9, 626) verschiedene Vorschriften veriiffentlicht. 

Zur Herstellung eines Liqueurs unter Anwendung von Milch 
versetzt man nach HERM . .GERHARTZ in Ciiln (D. P. 25357) gekochte Milch 
mit dem gleichen Volumen Spiritus, wodurch das Casein coagulirt, filtrirt, 
mischt Zimmetiil, Nelkeniil und gebrannten Zucker hinzu und filtrirt noch 

einma!. 
In der Sitzung der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur 

am 13. December 1883 sprach FERD. COHN iiber einige durch Garung der 
Milch erzeugte Genussmittel und demonstrirte einige aus Milch gewonnene 
Producte, welche er durch den Leibarzt des Schah von Persien, Dr. POLAK in 
Wien, erhalten hatte: 1. Keschk, im ganzen Orient von Syrien bis Afghanistan 
und Turkestan als Volksnahrung benutzt, wird aus massig abgedampfter 
sauerer Buttermilch in Kugeln oder Stangen priicipitirt, giebt mit etwas Reis, 
Umbelliferenwurzeln und B1iittern ans der Steppe eine gute Suppe. 2. Ka
rag rut, der eingedampfte schwarze, sehr saure und salzige Riickstand bei der 
Keschkbereitung·. 3. Jaurt, das beliebteste Getrank der Orientalen, ist saure 
Milch, durch Zusatz von Keschk gewonnen, vertem sich leicht mit jeder 
Quantitiit Wasser und etwas Salz Zli einer erfrischenden Emulsion (Dugh). 
3. Andere GUl'ungs- Producte der Milch sind der Kumys, aus Stutenmilch, und 

der Kephir, der bisher nur den Bergviilkern der hochsten Gebiete des 
Kaukasus bekallnt, seit einem Jahre auch von russischen Aerzten als eill 

ausgezeichnetes Nahrungs - und lIeilmittel namentlich fiir Anamische und 
Phthisiker gertihmt wird. Kcphil' wird aus Kuhmilch mit Zusatz eines be
sonderen Ferments bereitet, erbsen - bis bohnengrossell, harten Korner oder 
Kliimpchen von gelblicher Farbe, die als Kephirkorner bezeichnet werden. 
Werden Kephirkiirner gequellt und dann mit roher oder gekochter Milch. 

) 'l.'echn.·chclU. Johl"b. 1884,412. 
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iibergossen, so tritt schon nach einigen Stun den Garung mit lebbafter Gas
entwickelung ein, die sicb bei der in Flascben fest verscblossenen Milcb fort
setzt; nacb ein bis zwei Tagen ist der Kephir zum Genusse fertig. 

Haufig wiederholtes Umscbiitteln der Flascben veranlasst, dass die Milch 
nicbt wie gewobnIicb beim Sauerwerden zu einer dicken Gallerte gerinnt, 
sondern sicb in sehr feinen Brockchen odeI' Fliickcben abscbeidet. Bei ruhigem 
Stehen sondert sich das Ganze in eine obere Fliissigkeit und in einen volu
minosen pulverigflockigen Absatz, del' sicb beim Scbiitteln wieder gleich
massig verteilt. Die Menge der ~Iilchsaure und der Koblensaure, die sicb 
bei del' Garung entwickeln, nimmt von Tag zu Tag zu, daber vom vierten 
Tage ab beim Oeffnen des Korks der Kepbir wie ChampagneI' oder Berliner 
Weiss bier als scbneeweisse stark moussirende sauerlicbe Fliissigkeit ausfIiesst. 

. Die Kepbirkorner sind, wie scbon KERN fand, ein Gemenge von Bacillen und 
A Ikobolbefe; die Bacterien scbeinen den Milchzucker teils in Milcbsaure, teils 
in Lactose umzuwandeln, letztere durcb die Hefe in Ankobolgarung versetzt 
zu werden. 

Ueber den Kephir oder Kapir, welcber anfangt in der Medicin eiDe 
gewisse Rolle zu spielen, Hegen ausserdem noch folgende Mitteilungen vor. 

Nach WYSCINSKY bat Kephir folgende Vorziige VOl' dem gewobnlichen 
Kumys; er ist reicber an Proteinsubstanzen, von angenehmenlm Gescbmack, 
sehr leicht verdaulich und ein gutes Diureticum. (D. Med.-Ztg. 5, 50.) -
W. DIMITRIEW (ebenda) fand den Kephir zusammengesetzt aus: 38'0 g 
Eiweissstoffe, 20 g Fett, 20'02 g Laktose, 9'00 g Milchsaure, 8 g Wasser 
und 904,98 g Wasser und Salze. - PONOMAROFF (ebenda) baIt das Getrank 
nicht fiir ein ausschliessliches Nahrungsmittel in der Kinderpraxis, da Kinder 
unter einem Monat es sehr schlecht vertragen; dagegen ist es als Excitans, 
bei Dyspepsie sehr gut zu verwerten. - Nach H. STRUVE (Ber. Chern. Ges. 
17, 314, 1364) enthalten 100 TIe. der lufttrockenen Kephirkorner: 11'21 Proc. 
Wasser, 3'99 Proc. Fett, 10'98 Proc. peptonartige Substanz, liislich in Wasser, 
10'32 Proc. Proteinsubstanz, liislich in Ammoniak, 30'39 Proc. desg!. in 
Kali loslich und 33'11 Proc. unliislichen Riichstand. - Nach N. SAIDEMANN 
(Pharm. Ztg. f. Russland 23, 217) enthielt ein zweitagiger Kephir im Liter: 
40'0 g Casein, 8'0 g Eiweiss, 30'0 g Fett, 20 g Milchzucker, 5 g Milch
saure, 6 g Alkohol, 881 g Wasser und Salze und 10 g Kohlensaure. Peptone 
waren nicbt vorhanden. 

A. GIBSON (The Pharm. J. and. Transact. 709, 582; Arch. Pbarm. (3) 
22, 288) bereitetkiinstlichen Kumys (Galazyme) aus 150 TIn. abge
rahmter Milch, 50 TIn. Wasser, 1 Tl. Hefe, 3 TIn. Rohrzucker und 5 TIn. 
~Iilchzucker. 

P. VIETH, Condensirte Stutenmilch (lIIilchztg. 13, 164)*). Unter 
dem Namen "Carrick's Russian Condensed lIfures' Milk Company" ist eine 
Gesellschaft gegriindet worden, welche die Darstellung und Einfiihrung von 
condensirter Stutenmilch zur Ernahrung von Sauglingen betreiben will. (V gl. 

*) Techn.-chern. Jahrb. 1884, S.412. 
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auch ~Iilchztg. 12, 329.) Es liegen giinstige arztliche Gutachten iiber dieses 
Milchpraparat vor. Dasselbe zeigt, nach Zusatz von 3 Proc. Zucker eine sehr 

dicke Consistenz, ist von rein weisser Farbe, angenehmem Geruch und rein em 
honigartigen Geschmack. Es lost sich leicht und fast vollstandig im Wasser 
zu einer rein weissen Fliissigkeit; wenige kleine ungelost bleibende Flockchen 
bestehen augenscheinlich aus coagulirtem Eiweiss. 1m Verhaltnis von 1: 7 
hergestellte Losungen zeigten ein spec. Gew. von 1'033 und bei einer an
deren Biichse 1'036. Bei ruhigem Stehen warfen die Losungen Rahm
schichten von zwar sehr geringer Ausdehnung, aber grosser Consistenz auf. 

Die Analyse zweier Proben ergab: J. II. 
Wasser . 26'73 Proc. 24'04 Proc. 
Trockensubstanz 73'27 " 75'96 

Fett • 4'77 6'20 " 
Protein 13'69 12'17 
Zucker 53'07 55'81 " 

Asche. 1'74 " 1'78 " 
Der Berechnung naeh muss die Stutenmilch bei ihrer Condensirung 

nicht auf l/S, wie die Etiquette ergiebt, sondern nur auf 1/6 ihrer Masse ver
dampft worden sein. 

II. Butter und Kase. 
Butter. Betl'efi's der Untersuchung der Butter und des Schmalzes 

hat die Vereinigung bayerischer Chemiker folgende Methoden acceptirt: 
Wassergehalt, Trocknen von 10 g Butter bei 100 0 C, (6 Stunden 

lang), - Fett: 5 g Butter mit 20 g Gyps gemischt, dann 6 Stunden bei 
100 0 getrocknet werden im Extractionsapparate mit absolutem Aether extra
hirt. - Mineralische Beimengungen (Kochsalz): Asche. 10 g 
Butter werden im Porzellantiegel 6 Stunden bei 100 0 getrocknet, dann im 
Trockenschrank filtrirt, Tiegel und Filter mit Aether nachgewaschen, und 
das Filter samt 1nhalt im Tiegel verascht. Betragt del' Gehalt an Asche 
'iiber 0'5 Proc., so ist eine nahere Priifung auf mineralisehe Beimengungen 
- in erster Linie Kocbsalz - erforderlich. Letzteres geschieht durch Ti
triren des filtrirten wassrigen Auszuges der Asche. - Fremde Fette: 5 g 
des geschmolzenen, vom Bodensatz abgegossenen und klar filtrirten Butter-_ 
fettes werden in einem Kiilbchen von 300 - 350 cbem Rauminhalt mit 
10 cbcm einer Aufliisung von 20 g reinem Aetzkali in 100 cbem 70 Proc. 
Alkohol versetzt und verseift. Nacbdem klare Losung des Fettes erfolgt ist, 
wird del' Alkohol verjagt unter Einblasen von Luft. Die Seife lost man in 
100 cbem Wasser (pipettirt), zersetzt die Liisung mit 40 cbcm verdiinnter 
(1 : 10) Schwefelsaure und destillirt unter Zugabe von Bimmsteinstiiekchen 
110 cbcm ab. 100 cbem des Destillates titrirt man nach dem Filtriren mit 
1/10 Norm, Natronlauge (Rosolsaure oder Phenolphtalein als Indieatoren). 

Nor men de r Be u r t e i 1 u n g: Butter von guter Beschaffenheit soll nicht 
uber 15 Proc. Nichtfett enthalten; solehe mit mehr als 20 Proc. ist nicht 
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mehr markWihig. Fur 5 g reines Butterfeit sind als unterste Grenze iro 
Verbrauche an Alkali nach REICHERT-MEISSL 26 cbcm Norm. Natronlauge
anzunehmen. Fur verbranntes, uberhitztes Schmalz gilt diese Grenze nicht. 
- Die Menge : des zugesetzten Fettes kann in genauen Zahlen nicht ange
geben werden. - Die Natur des Falschungsmaterials lasst sich nur in seltenen 
Fallen erkennen. 

Bei Butteranalysen empfiehlt R. MEYER (Ch. Ztg.8, 103) die Bestim
mung der fliichtigen Fettsauren mit etwa 2'5 g ButterfeU auszufiihren. 
Wichtig ist die Benutzung einer weiten und einfach gekrummten Destillir
rohre, in welcher zu einer Ansammlung von Condensationswasser keinerlei 
Gelegenheit geboten ist, da sonst eine Dephlegmation eintritt, durch welche 
das Uebergehen der Fettsauren verzogert ist. Die ganze Menge der fliichtig-en 
Fettsauren wird indessen nicht erhalten. - In der preisgekronten Broschiire 
"Weue Versuche uber Butter" von JOS. ZANNI in Konstantinopel (Wien 
1883, Intern. pharm. Ausstell.) schlagt der Verf. Prufungen vor, die sich auf 
den Geruch beim Erhitzen der Butter, Aschengehalt, Nachweis von Butter
sauregehalt (Geruchscorrigens), auf die mikroskopische Priifung, endlich auf 
den Nachweis von fetten und vegetabilischen Oelen dnrch den Geruch und 
Bestimmung der Oelsaure mittelst Magnesiumacetat beziehen. Verf. fand den 
Gehalt an unloslichen Fettsauren in der Butter (80 Proben) zu 87'5-88 Proc. 
(vgl. Rep. analyt. Ch. 40, 74 und Ztschr. analyt. Ch. 23, 87). - Fox und 
W ANKLYN (Analyst 9, 73) bestimmen die bei der Verseifung von 5 g Butter 
mit alkoholischem Kali sich bildenden Aether der fliichtigen Fettsauren, in
dem sie das Destillat in abgemessener Menge titrirter Kalilauge auffangen. -
E. REICHARDT (Arch. Pharm. (3) 22, 93) teilt in seiner Arbeit uber den 
Gehalt der Butter an Fettsauren mit, dass 43 Proben Butter, welche· 
vom 1. December 1882 bis zum 26. October 1883 analysirt wurden, im Mittel 
87'62 Proc. in Wasser unlosliche Fettsauren lieferten und dass 35 Proben 
Butter im Mittel 14'16 cbcm 1/10 Norm. Alkali zur Neutralisation der fluch
tigen Fettsliuren erforderten. - H. BECKURTS (Pharm. Centrh. 24, 557) hat ent
gegen den von mehreren Seiten gemachten Behauptungen, dass der Gehalt 
der Butter an festen Fettsauren sich auf 89'6 Proc. steigern konne, bei 
zahlreichen Butteruntersuehungen naeh HEHNER nie mehr als 88'5 Proc. der
in Rede stehenden Sauren beobaehtet; zur Sattigung der aus 2'5 g Butter
crhaItenen fluehtigen Sauren hat er mehr cbem "1/10 Norm. Alkali gebraueht,. 
als REICHERT angiebt. 

FLEISCHMANN (Milehztg. 13, 676) fand mittelst des Margarimeter das spec. 
Gewicht von reinem Sehweineschmalz bei 100 0 zu 0'8609, bei derPriifung 
nach E. REICHERT wurden 0'4 cbem 1/10 N. Natronlauge gebraucht. Der Sehmelz
punkt wurde zu 36'35 0 C. und derjenige der aus dem Schmalze abgeschie
denen unloslichen Fettsauren zu 39'3 0 gefunden. Das spec. Gewieht von 
Oleomargarin betrug (bei 754 mm Druck und bei 100 0 ) 0'8582, der 
Schmelzpunkt lag bei 34'50 0 C. und 0'3 cbem 1/10 N. Natronlauge werden 
verbraucht. Butterfett hatte ein spec. Gewicht von 0'8658. Der Schmelz-
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punkt der verschiedenen Fette stellte sich wie folgt heraus: Butterfett 

30'50° und 31'0° C., Oleomargarin 34'50° C., Schweineschmalz 36'35°, 
unliisliche Fettsauren aus Butterfett 38'20° und 38'50°, unliisliche Fett
sauren aus Schweineschmalz 39'50 0 C. 

P. VIETH, Ueber Annatto, dem zum Farben von Butter und K1ise ver
wendeten Farbstoff, finden sich in dem Kataloge einer amerikanischen Hand
lung von Meierei-Maschinen und Geraten die folgenden Angaben (Milch-Ztg. 
13,133): Der Annattobaum oder Strauch (Bixa orellana) wachst in den Tropen 
und tragt stachelige Kapselfriichte von der Grosse eine Rosskastanie. Das 
Annattoin stellt man dar, indem man das Fruchtfleisch oder den Farbstoff 
durch Einweichen derSamen in reines Wasser ablost, den Farbstoff absetzen 
lasst und ihn schliesslich trocknet und pulvert. Die Samen selbst enthalten 
keinen Farbstoff. Letzterer findet zum Farben und Drucken von Textilstoffen 
ausgedehnte Anwendung, sowie auch zum Farben von Butter und Kase. Der 
sog. Korb- odeI' Teig-Annatto ist nicht so vorteilhaft zum Farben. Damit ge
farbte Kase nehmen nicht allein oft einen triiben stumpfen Farbenton an, son
dern bleichen auch wohl und werden scheckig, sobald der Kase reift oder alt 
wird. 1 Tl. Annattoin reicht soweit wie 4-5 TIe. Korb-Annatto und beim 
Farben von gewissen Stoffen gar wie 10 TIe. des Teiges. Das Fruchtfleisch 
und del' Farbstoff der Annattofriichte wird von den Eingeborenen Brasilien's 
zum Wiirzen ihrer Speisen benutzt, fast wie bei uns Salz; Annattoin gilt 
zugleich als Praservirungsmittel fiir Butter und Kase. 

An EGGERT (D. P. 24590) und an An. l\IiiLLER (D. P. 24588) sind Butter
maschinen patentirt worden. 

FLEISCHMANN (Milch-Ztg. 12, 711) hat eine grosse Anzahl praservirter Butter
sorten, teils deutschen, teils danischen Ursprungs, mit folgenden Resultaten 
analysirt: 
Wasser . 
Fett . . 
Proteinstoffe 
Stickstofffreie liisliche Substanz 
Asche und Kochsalz 

8'34 bis 13'71 Proc., im Mittel 10'77 Proc., 
82'91 "87'11,, "85'19,, 
0'44 " 
0'36 " 
1'08 " 

0'79 
0'87 
6'13 

" 

" 
" " 

0'614 " 
O'li11 " 
2'801 " 

Zur Conservirung frischer Butter schlagt CARLO PAVESI (Annali di Chim. 
77,30) vor, mit Umgehung aller Zusatze die Butter in hiilzernen oder Steingut
gefassen unter Wasser aufzubewahren, das mit Schwefelsaure angesauert ist 
(2 g H2 S04 pro Mille). 

Kiise. B. MARTINI (Milch-ztg. 13, 41) giebt einen Beitrag zur Beant
wortung der Frage, wie vie I frischer Kase wahrend des Reifens an Gewicht 
verliere. 

BURRELL in Little Falls, New-York. Emulsionsmaschine zur Berei
tung von Kase. (D. P. 26188, Fig. 201, 202 s. folg. S.) Innerhalb des im 
Innern mit Rippen a besetzten feststehenden Cylinders B rotirt der aussen 
mit Zahnen versehene geschlossene Hohlcylinder E. In die Zwischenraume 
zwischen beiden werden die zu mischenden Substanzen, z. B. abgerahmte 
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Fig. 202. 

R 

a 

Wasser odeI' 

Nah rungs mitt el. 

Fig. 203. Milch und Fette, auch Oele alief Art, 
" l' von unten durch 'l'richter b1 einge-O>ll ' . C)) saugt und nach erfolgter Mischung 

([ durch Rohr c abgefiihrt. 
I 0 I POWELL in Burlington, V. St., 
~ giebt folgendes Verfahren zur Kase" 

a·' 11 bereitung. (D. P. 25664.) Frische 
Milch wird in den durch Mannloch B nnd G luftdicht 
verschliessbaren und mit Heiz- resp. Kiihlmantel P 
versehenen Kesseln .A, welche zu mehreren nebenein-

l ander angeordnet sind, bis auf 49 0 C. erhitzt, indem 
durch die hohlen langsam gedrehten Schlager D heisses 

Dampf eingeleitet wird. Hierauf stellt man die Schlager fest 

FI~. :ill!. 
und lasst kaltes Wasser 
durch dieselben fliessen. 
Sobald die Temperatur bis 
auf 43 0 C. gesunken, wird 
durch Rohr V vermittelst 
Saugpnmpen ein Vacuum 
erzeugt, die Temperatur 
bis auf etwa 50 C. berab
gemindert und die Milch 
12-15 Stunden bei dieser 
Temperatur im Vacuum er
haiten, nach welcher Zeit 

eine vollsHindige Scheidung del' Sahne von del' Milch stattgefunden hat. 
Durch Rohr N lasst man die letztere ab. Die Sahne wird jetzt allein erhitzt, 
durch schnelles Rotiren del' Schlager ein Zerplatzen der FettkiigeIc'hen bewirkt 
und hierauf durch schnelles Abkiihlen, vermittelst Einlassens von kaitem 
Wasser in die Schlager, die Bildung del' Butter beschleunigt. Die Butter
milch wird abgelassen, um mit der abgerahmten ~IiIch, welche durch ZUSll.tz 
von Lab zum Gerinnen gebracht wurde, zur Kasebereitung, welche in den
selben Gefassen und in analoger Weise bewirkt wird, verwendet zu werden. 

III. Fleischwaaren. 
F. STROH MER (Ch. Ztg. 8, 829) ermitteite die Zusammensetzung von 

Biirenschinken. Der Barenschinken unterscheidet sich in Bezug auf Ei
weiss und :Fett nicht wesentlich yom Schweineschinken. 

Pot eli n e nennt sich eine von einem Pariser Ingenieur POTEL ange
gebene Composition, die im wesentIichen aus Gelatine, Glycerin und Tannin 
besteht und je nach Bestimmung mit Schwerspath odeI' Zinkweiss versetzt 
odeI' mit vegetabilischen Stoffen gefarbt wird. Es Hisst sich zu verschiedenen 
Artikeln verarbeiten. Hauptsachlich soIl es zur Oonservirung des 
Fleisches und von Friichten dienen, da die Masse ganz unschiidlich 
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sei (?), sich den conservirenden Stiicken leicht anpasst und beim Gebrauch 

leicht davon abgerissen werden kann (La Nature; Pharm. Centrh. 25, 9). -
Die verschiedenen Fie i s c h co n s e rv i ru n g s met hod e n kritisirt TUEoDOR 

SCHELLER (Inaug.-Dissertat. 1883, Berlin; Chern. Ctrb!. (3) 15, 45). 
L. ROUSSEAU (Bull. de Ther. 105, 209) stellte vergleichende Versuche 

mit sechs verschiedenen Proben von Fie i s c h pu I v e r iiber deren Verhalten 
bei kiinstlicher Verdauung an, wobei es sich ergab, dass die Peptonisirung 

bei denselben eine vollstiindige ist. Wenn daher die )1'leischpulver den von 
ihnen mit Recht geforderten Nabrwert nicht besitzen, so liegt dies nicht in 

der ~Iangelbaftigkeit der Peptonisirung, sondern in der mehr oder weniger 
schnell eintretenden Zersetzung der Eiweisskorper. Auf Verhiitung einer 
solchen Zersetzung durch vorherige Entfettung ist des Verfassers Methode 
zur Bereitnng von Fleischpulver gerichtet. Das Fleisch wird zunachst 
mechanisch von Fett, Nerven etc. miiglichst befreit und zerkleinert, bei 450 
vollsHindig getrocknet und je nachdem man es mit feWirmerem oder fett
reicherem Fleisch zu thun hat, mit 95 proc. Alkobol oder mit Alkohol- Aether 

ausgelaugt. Das entfettete Fleisch wird dann gepresst, bei 11 0° getrocknet 
und gepulvert. Die Haltbarkeit dieses geruchlosen Pulvers ist eine sehr 
grosse und seine Peptonisirung nacb 5 Stunden vollendet, wahrend dies bei 

den anderen Proben erst nach 10-12 Stunden der Fall war. Das Fleisch
pulver giebt mit Essigsaure gesattigt an Gewicht 57 Proc. trockenes reines 
MULDER'sches Protein (die iibrigen Proben nur 47 Proc.). - CH. MElu~mE 
(Repert. de Pbarm. 11, 290; Arch. Pharm. (3) 22, 245) liisst zur Herstellung 
von Fie is c h P u I v e r in kleineren Quantitiiten das in diinne Scheiben ge
schnittene Ochsenfleisch mit Zucker bestreuen, in der Sonne oder dem Trocken
schrank austrocknen und dann pulvern. - Fleischsaft lasst sich schon mit 
einer kleinen Pre sse erhalten, doch ist es besser, das feingehackte Fleisch 
in einer gut schliessenden Biichse aus Weissblech 1/4 Stunde lang in ein kochen
des Wasserbad zu setzen. - YVON (J. Pharm. Chim. d. Pharm. Ztg. 29, 186) 
hat 12 aus verschiedenen Fabriken stammende Fleischpulver untersucht. 

RONNEBERG (D. Militarztschr. 12, 442; Ch. Ctrbl. (3). 14, 732) bait auf. 
Grund von Ernabrungsversuchen das Fleischmehl Car n e pur a fUr geeignet, 
bei Ernahrung des Menschen das frische Fleisch zu ersetzen. 

F. STROHMER bericbtet iiber die v e r b e sse r t e LEuBE - ROSENTHAL'sche 
Fie i s c h sol uti 0 n (Wien. ~Ied. Wochenschr. 34, 259). Zur Herstellung 
werden 1 000 g von Fett und Knochen befreites Rindfleisch fein zerhackt 
mit 1 000 cbcrn Wasser und 20·0 Salzsaure 10-15 Stunden im P APIN'Schen 

Topfe gekocbt. Die Masse wird dann zu einer Emulsion zerrieben, dann 
nochmals 15 - 20 Stunden im PAPIN'schen Topfe gekocht, mit Natrium
carbonat bis fast zur Neutralisation versetzt und endlich bis zur Breicon
sistenz eingedampft. Die Fleischsolution steht in der Zusammensetzung dem 
mittelfetten Ochsenfleisch am nachsten und unterscheidet sich dieselbe von 
Flu i d mea t und JOHNSTON'S Flu i d bee f*) wesentlich durch ihren niederen 

') Techn.-chem. Jahrb. 1883, 295. 
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Koch:>alz- und namentlich niedereu Trockensubstanzgehalt. Das Albumin ist 
in leicht verdaulicher Form vorhanden. - Das hygienische Institut 
Miinchen (Arch. f. Hyg. 1, 511) veroffentlicht die daselbst eingehaltene 
llIethode zur Untersuehung des LIEBIO'scben Fleischextractes. Fiir 
die Bestimmung des Alkoholextractes werden ca. 2 g Fleisehextraet in einem 
Becherglase abgewogen und in 9 cbcm Wasser geliist. Dazu setzt man 
50 cbem Weingeist von 930 Tr.; der entstehende Niederschlag setzt sich S(t 

fest ans Glas an, dass der Weingeist klar in eine gewogene Sehale abge
gossen werden kann, in der man ihn bei ca. 700 C. abdunsten lasst. Die 
gefaUte Substanz wird mit 50 cbem Weingeist von 800 Tr. ausgewaschen. 
die Waschfliissigkeit wie der erste Alkoholauszug in der gleichen Schale ver
dampft und der Riickstand 6 Stunden lang bei 1000 C. getrocknet. 

Aus 170 ausgefiihrten Analysen ergab sich in Procenten 
Asche Wasser Alkoholextraet 

im Mittel 23'02 18'79 61'85 
» Minimum 22'i\ 16'4 57'3 
" Maximum 25'2 21'8 64'9, 

IV. Fette und Oele fiir Speisezwecke. 
Als Kriterium fur die Eehtheit und Reinheit von Fetten be

dient sieh R, BENSEMANN (Rep. analyt. Ch. 2, 165) der Bestimmung des 
Schmelzpunktes und der wasserunliislichen Fettsauren. Verf. beschreibt die 
dabei angewandten Methoden. Es ergaben sich folgende Resultate: 

Kuhmilch-Fett. . 
Sesamiil , , , . 
Baumwollsamenol . 
Baumol (Oliveniil) 
Riibiil (raffinirt) 
Erdnussiil 
Kakaofett aus Maracaibo-

Kernen ..•.. 
do, aus Caracas-Kernen. 
do. " Trinidad " 
do. "Portopiata" 
do. " Machala - Guaya-

Anfangspunkt Gehalt an 
des wasser-

Schmelzens unHislichen 
des Fettes Sauren 

o C, Proc, 

34-35 
fliissig 

" 
" 
" 
" 

25-26 
27-28 
26-27 
28-29 

87'77 
95'86 
95'75 
95'43 
9514 
95'86 

94'59 
95'31 
95'65 
95'46 

Anfangs- I 
punkt Endpunkt 

des Schmelz ens 
der wassernnHislichen 

Fettsiiuren 
o C, 0 C, 

42-43 
25-26 
39-40 
23-24 
18-19 
31-32 

48-49 
48-49 
49-50 
49-50 

45-46 
29-30 
42-43 
26-27 
21-22 
34-35 

, 51-52 
51-52 
52-53 
52-53 

quil-Kemen. . ., 28-29 95'24 49-50 52-53 
Die bayerischen Vertreter der angewandten Chemie geben 

unter dem Capitel "Butter und Schmalz" ihrer Vereinbarungen an, dass 
ber Priifung des Schweinefettes eine Bestimmung des Wassergehaltes 
erforderlich werden kann, Dieselbe erfolgt wie bei der Butter (S. 373), 
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BELFIELD (Boston Med. and Surg. J. 19, 7 1883; Rep. analyt. Ch. 3, 383) 
hat gefunden, dass beim Stehen einer atherischen Liisung del' Fette Kry
stalle von ganz bestimmter Form erhalten werden, die eine Unterscheidung 
ermiiglichen. Krystalle aus Schweinefett haben die Form von rhomboidischen 
PHittchen mit schief abgeschnittenen winkeligen Ecken, wahrend die von 
Talg herriihrenden pflaumenfiirmig oder gekriimmt sind, wie ein./. - LABLER 
bestatigt diese Angaben (Pharm. Centrh. 25, 233) und fiigt seiner A bhand
lung Zeichnungen der aus Aether oder Benzin ausgeschiedenen Krystalle 
bei; auf die charakteristischen Krystalle habe er bereits VOl' 3 Jabren hin
gewiesen. Durch die mikroskopiscbe Untersuchung Iasse sich ein mit Talg 
verfalsehtes Schweineschmalz gut erkennen. - LOUIS KRAUSE (Ch.-Ztg. 7, 628) 
berichtet iiber einen Talg, welcher aus Antwerpen kommt und "Schlacht
haustalg" genannt wird. Derselbe ist nieht rein; wahrscheinlich hat man 

ihm feste Fettsauren entzogen und dafiir billige Kohlenwasserstoffe zugesetzt. 
Der Talg ist nieht viillig zu verseifen. 

O. WOLKENHAAR (Rep. analyt. Chern. 3, 103) macht Mitteilungen iiber 
Talgverfalscbungen und den Nachweis von Baumwollsameniil, Palmkernal, 
Schweinefett, Sesamiil und verschiedenen anderen Fetten in Talg mittels 
Salpetersaure. Nachlassig ausgeschmolzener, mit Flei~chteilen und Blutresten 
stark erhitzter Talg gab dieselbe rotbraune Reaction, wenn auch nicht so 
stark, wie die Falsifikate. 

Die Reinigung von fetten Oelen und Fetten bewirkt E. ST. 
DANGIVILLE (Eng!. P. 6219 v. 29. Dec. 1882) durch Erwarmen in einem 
Vacuumapparat mit einer 1/4-11/2proc. Aetzkalilauge auf 35-400 • Das 
verdampfende Wasser muss stets ersetzt werden. Nach dem Verlassen des 
Vacuums wird die Masse noch durchgeriibrt und dann zur Trennung in Be
haJtern stehen gelassen. Die in wassriger Lasung verbliebenen geringen 
Mengen fettsaurer Salze kiinnen in der Seifenfabrikation Verwendung find en. 
(Ber. 17 [Pat.] 61.) 

O. BACH (Ch.-Ztg. 7, 356) hat eine Methode zur Priifung des Oliven
iiI s ausgearbeitet, welche sich auf Bestimmung der im Oel enthaltenen Fett
sauren und auf deren Liislichkeit in einem Gemisch von Alkohol und Essig
saure griindet. Auch den Schmelzpunkt der abgesehiedenen unliisliehen 
Fettsauren ermitteJte Verf. Wahrend die nichtliislichen Fettsauren aus 
Oliveniil zwischen 26·5-28·5° schmeizen und bei nieht weniger als 22" er
starren, zeigen diejenigen aus: 

Cottoniil einen Schmelzpunkt 
Sesamiil 

" " Erdnussiil 
" " SonnenblumeniiI 
" " Riibiil 
" " Ricinusiil " " 

Mischungen geben Mittelzahlen. 

bei 38 0 und 

" 35 ° " 
" 33·0° " 
" 23·0° " 
" 20'7° " 

" 

erstarren 

" 
" 
" 
" 
" 

bei 35·0° 

" 32·5° 
" 31·0° 

" 
" 
" 
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v. Starkehaltige Nahrungsmittel. 
Getreide. C. RICHARDSON (Biedermann's C.-BI. 13, 420) fand, dass 

der nordamerikanische Weizen etwas leichter ist, als ;der europiiische und 
weniger Wasser, Holzfaser und Eiweissstoffe enthiilt. 

Die Resultate von 200 Analysen schwanken: 
an Wasser. im Minimum 6'05 Proc. ~Iaximum 13 52 Proc. 

" Asche . 0'80 " " 2'98 " 
" Fett. 1'39 " " 

3'93 
Stiirkemehl " 67'95 " " 

78'95 
" 

" Holzfaser. ,,0'94 2'76 " 
" Eiweissstoffe " 8'05" 17'10 
OBERMANN (Weekly Drug. N. and Amer. Pharm. N. 5, 8, D1; Chern. 

C.-BI. (3) 15, 232) bestimmt Dextrin und Starke in der Gerste, in
dem er das fein zermahlene Korn solange auf einem Filter auswascht, bis 
Alkohol im Filtrat keinen Niederschlag mehr hervorbringt. Das Filtrat wird 
zum Teil eingedampft und mit bas. B!eiacetat versetzt, wodurch das Dextrin 
nach LIPPs. (.T. amer. Soc. 1882, 212) als Pbo'c6 a lOo5 gefallt wird. Die 
Fallung wascht man mit kohlensaurefreiem Wasser gut aus und trocknet sie 
bis zum constanten Gewicht. 35 Proc. des Gewiehtes dieser Verbindung 
entsprecben dem Dextrin. 1m Filtrate vom Bleiessigniederschlage bestimmt 
man Zucker und Starke nach bekannten Methoden. Diejenige Starke, welche 
sieh durch verdunnte Sauren leicht in G1ykose bezw. durch Diastase in ~Ial
tose liberflihren lasst, bezeichnet Verf. als "active Starke". In der Gerste 
fand er davon 65'16 Proc. und 5'4 Proc. Dextrin. Die nicht invertirbare 
Starke ist auf mechanischem Wege zu bestimmen. -- Flir die Bestim
mung der Starke in Cerealien und Malz veriiffentlicht C. O'SULLIVAN 
(Chern. N. 48, 244; Journ. Chern. Soc. 45, 1; Chern. C.-B!. (3) 15, 188) 
ausfuhrlich eine Methode, die darauf beruht, dass das fein zerriebene Kom 
successive mit Aether, Alkohol (0'9 spec. Gew.) und Wasser von 35 - 38 0 

ausgewaschen, dann der Ruckstand durch Waschen mit Wasser gelatinirt, auf 
630 abgekiihlt und durch Diastase in Dextrin und Maltose umgewandelt wird. 
Eine Gerste enthielt 46'2 Proc., Gerstenmalz noch 39'9 Proc., Weizen 45'4 Pro c., 
Weizenmehl 43'2-43'5 Proc., Roggen 44-46 Proc., Reis 75-77 Proc., 
Mais 54 bis 58 Proc. und Hafer 35-38 Proc. Starke. 

Die Bestimmung des Wassergehaltes starkeartiger Su.b
stanzen bietet nach L. BONDONNEAU (C. r. 98, 153) einige Schwierigkeiten 
dar, welche Verf. durch Angabe eines Verfahrens zu beseitigen strebt. 1st 
die Substanz nicht sauer, so trocknet man 5-10 g davon in dunner Scbieht 
bei einer Temperatur, welehe man allmalig auf 60 0 steigert; scbliesslich wird 
bei .100 0 bis zur Gewichtsconstanz getrocknet. Das Trocknen ist nach 
einigen Stunden vollendet. Man kann nachber die Probe bis auf 110 6 erhitzen, 
ohne dass eine Gewicbtsverminderung eintritt. Reagirt das Untersuchungs
material sauer, so muss obige Gewichtsmenge mit dem gleicben Gewicht 
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Wasser angeriihrt und mit einigen Tropfen Ammoniak neutralisirt werden. 

Das Wasser wird bei einer Temperatur von hochstens 40 0 verl,rieben und 
darauf das Ganze wie oben getrocknet. 

GALLIPPE (Journ. Pharm. Ob. (5) 7, S. 395) hat die geringen Mengen 

K up fer bestimmt, die in verschiedenen OereaIien enthalten sind (0'0015 bis 
0'01 g in 1 kg). 

Mehle. Ueber Neuerungen im Miihlenwesen berichtet FR. KICK 
Ding!. 256, 237, 477. 

BALI,AND*) (C. r. 97, 651; Chem. C.-B!. (3) 14, 756 und 15, 457) hat 

seine Untersuchungen iiber das Mehl fortgesetzt; er behandelt die 
Einwirkungen des im Getreide vorhandenen Fermentes auf den Kleber und 
die dadurch verursachte Veranderung des Mehles. Aus den mitgeteilten 

Beobachtungen ergiebt sich als Nutzanwendung zur Erzielung eines lange 
haltbaren Mehles, nur gesundes, vorzugsweise hal'tes Getl'eide zu mahlen, 
durch richtig geleitete ~Iahlung die Hiilsen viillig zu entfernen, das Me hI gut 
zu beuteln und geschiitzt vor Feucbtigkeit und Warme aufzubewahren. 

Die Versuche thun dar, dass in geschlossenen Gefassen das Mehl sich 

besser bait, als in Sacken; die franziisische Kriegsverwaltung hat daher zur 
Aufbewahrung del' Mehlvorrate in den befestigten Platz en metallene Bebalter 

angeordnet. 
Die iisterreichische Miillerzeitung (1883, 37; d. Ohem. O.-BI. 

(3) 15, 159) veriiffentlicht leicht ausfiihrbare ~Iethoden zur Bestimmung des 

Klebers, Zuckers, der Starke und des Oalciumpbosphats im Weizenwehle. -
Auf die ausserst empfehlenswerte "Anleitung zur Erkennung orga!1ischer 
und unorganischer Beimengungen im Roggen - und W eizenmehl" von L. 
WITT~IACK (Preischrift des Verbandes deutscher Miiller, Leipzig 1884) sei 
aufmerksam g·emacht. - Die Vereinbarungen der bayer. Vertl'eter del' ange
wandten Cbemie enthalten beziiglich der ~Iehl- und Brot- Untersuchung 
u. a. folgende Gesichtspunkte. Mikroskopische Priifung (unverletzte Form
elemente, Kleiebestandteile, Form del' Stal'kekiirner; Nachweis geringer 
JlIengen von Roggenmehl im Weizenmehl, desgleichen Gersten- im Roggen
und Weizenmehl nur in seltenen Fallen sicher ausfiihrbar). Fiir die chemische 
Untersuchung ist die Entfernung des Starkemehls durch Diastase empfehlens
wert. Nachweis von Mutterkorn nach HOFFMANN. **) WassergehaIt: Maximum 
18 Proc. Asche: bei Roggenmehl nieht mehr als 2'5 Proe., bei Weizenmehl 

2 Proe. Sand nicht mehr als 0'2 Proe. zulassig: Zur Orientirung ist die 
Chloroform probe geeignet. Stickstoffbestimmung bisweilen wertvolL Bei Brot 

ist auf Alaun zu priifen. 
Eine ausfiihrliche Abhandlung von ARTHUR ~IEYIlR (Arch. Pharm (3) 21, 

911) bespricht die mikroskopische Untersuchung von Pflanzenpulvern, speciell 
den Nacbweis von Buchweizenmehl im Pfefferpulver und die Un t e r

s ch eid ung des M ai s m eh I e s von dem Buch w e iz en m ehl e. 

') Teehn.-chem. Jahrb. 1884,425. ."') 'l'echll.-chem. Jahrb. 1882, S.34G n. 347. 
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T. F. HANAUSECK (Ding!. 250, 230) basirt den mikroskopischen 
Nachweis des Kastanienmehls auf Erkennen der dreieckigen, mit 
spitz en VerHingerungen versehenen Formen der Kastanienstarke, deren Grosse 
0'0201 -0'0256 mm betragt. Charakteristisch sind auch die kleinen poly· 
gonalen Kleberzellen, die diinnwandigen, durch Eisenchlorid sich blauen
den ~Iittelschichtzellen, die dickwandigen, braunen Oberhautzellen und die 
Haare. 

Bei den Versuchen, Mutterkorn im Mehl nachzuweisen, erwies sich nach 
SCHNEIDER (Pharm. Ztg. 28, 630) die Methode von PALM *) als nicht aus
reichend, dagegen erhielt er nach der HOFFMANN'schen **) Methode befrie
digende ResuItate. 

Der zur Verfalschung des Mehles Verwendung findende "Leichtspat" 
ist nach dem Jahresber. des Wiener Stadtphysikats reiner Kalkspat; auch 
Gypsmehl kommt' unter diesem Namen als Falschungsmittel des ~Iehles vor. 
- L. A. BUCHNER (Friedreich's B!. f. gerichtl. lIIed. u. Sanit. Polizei 35, 161) 
berichtet liber eine chronische Vergiftung durch bleihaltiges Mehl (die 
eine Probe enthielt 0'077 Proe. und eine zweite 0'086 Proe. BIei); der Blei· 
gehalt stammt von dem Miihlsteine her, des sen Mahlflaehe mit BIei ausge
bessert war. - Ein Reismehl fand Verf. stark arsenhaltig. 

Brot. ~IARCANO ***) (C. r. 97, 1070) setzte seine Untersuchungen iiber die 
Bildung des Alkohols bei der Brotgarung fort. Nach den in Caracas 
und Venezuela liblichen ~Iethoden der Brotbereitung bilden sich erhebliche 
QuantiHiten von Alkohol. - F. X. LANDERER beschreibt (Rundschau 10, 12) 
die Bereitung des Glutenbrodes in Griechenland. - W. LENZ (Ch. Ztg. 
8,321). Ueber die Untersuchung des Soldatenbrots. Die eigent
Hche Untersuchung beschrankt sich meist auf die Bestimmung des Gehaltes 
an Trockensubstanz, Asche und Kleie. Gutes Commisbrot giebt nie weniger 
als 50 Proe. Trockensubstanz und letztere nie mehr als 2 Proc. Asche. 
Zur Bestimmung der Kleie dient die in der Abhandlung naher beschriebene 
MetllOde von WETZEL und HESS. Der Kleiegehalt betrage nie mehr als 
3 Proe. der Troekensubstanz. Auf Alaun, Kupfer und Zinksulfat ist nach 
den iiblichen Methoden zu prnfen. - L. RICHARD (J. Pharm. Chim. (5) 9, 
27; Chern. Cbl. (3) 15, 283) verfahrt bei der Bestimmung der Starke 
i m KI e b er bro de folgendermaassen: das getrocknete und feingepulverte 
Brot wird in Leinwandsackchen durch Auswaschen vollkommen von der Starke 
befreit, die Waschwasser werden eingedampft· und im eingeschlossenen Rohre 
mit etwas Schwefelsaure 10 Stunden bei 105 0 C. digerirt. Schliesslich wird 
die Glykose bestimmt. Auf diese Weise erhielt Verf. bei einem Versuche 
8'9 Proc. Glykose = 8'07 Proc. Starke, wahrend dassel be Brot bei directer 
Verzuckerung 19 Proc. Starke lieferte. 

CASALI (Annali di Chimica appl. aHa Farm. ed aHa ~Ied. 77, 16; Arch. 
Pharm. (3) 21, 861) fand in einem Backpulver neben 3 Proc. Wasser und 
39 Proc. Natriumcarbonat nicht weniger als 58 Proc. Aluminiumsulfat. 

') Techn.·chern. Jahrb. 1884, S. 423, ") Ebenda S.346. ''') Ebellda S.42G. 
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Kartoffel. Bei Ausfiihrung des Conservirungsverfahrens del' 

Kartoffeln nach W. BRUCKNER (D. P. 27075) werden die geschalten Kar

toffeln in 5-7 Scheiben gescbnitten, die Scheiben auf ein Sieb gescbiittet 
und mit diesem 4 Minuten in kochendes Wasser getaucbt. Schliesslich wer

den dieselben auf Darrbordell 90-110 Minuten lang einem 90-100° C. 
beissen Luftstrom ausgesetzt. 

Reis. Nacb CASALI (Annali di Chimica 1884, 84; Arch. Pharm. (3) 22, 
519) werden gerade die feinsten Reissorten mit Ultramarin behandelt, urn 
denselben eine schone weisse Farbe zu ertheilen. Verf. beschreibt ein Ver

fahren zum Nachweis diesel' J\Ianipulation. 
Eine empfeblenswerte Anweisung zur Analyse von Pflanzenstoffen 

veroffentlicht E. REICHARDT (Arch. Pharm. (3) 22, 415). (Bestimmung del' 
Asche, Proteinsubstanz, des Fettes, Zuckers, Gummis del' Cellulose, Starke 

und verdaulichen Kohlehydrate.) 
O. KELLNER (Landw. Verso Stat. 30, 42; Chern. Cbl. (3) 15, 266) hat 

€inige als menschliche Nahrungsmittel dieuende japanische landwirtschaft
]jehe Producte, wie Z. B. Sumpfreis, Bergreis, Mais, Hirse, Sorgbum analysirt. 

KORMANN (Memorab. Ztscbr. f. pract. Aerzte 29, 67) teilt seine Erfah

mngen iiber den Wert del' Kindermehle mit. 

VI. ~Ialzextl'act. 

Untersuchungen iiber die physiologischen Eigenschaften der Mal
to s e hat E~!. BOURQUELOT (C. r. 97, 1000; Bel'. 17, (Referate) 113) verOf

fentlicbt. 
CARL JUNeK (Amer. Pharm. J. 1883, 289; Arch. Phal'm. (3) 21, 862) 

beriicksichtigt bei del' Wertbestimmung von Malzextract: 1. die 
Trockensubstanz (bez. den Wassergehalt). Dieselbe wird entweder mittelst 
des CZECZETKA'scben Maltometers, odeI' nach den GRIIlSMAYER'Scben (Z. analyt. 
Ch. 1880, 104) odeI' auch nach den yom Verfasser zusammeugestellten Ta
bellen aus dem spec. Gew. einer 50 proc. Losung ermittelt. Gutes MaJzextract 
soli nicht mehr als 25 Proc. Wasser enthalten, da in verdiiunteren Losungen 
die Diastase sieh rasch zersetzt. 2. Zusatz von Salicylsaure; dieselbe ist durch 
Ausscbiitteln mit Aetber naehzuweisen. 3. Die freien Sauren (Milchsaure). 
Man hestimmt diese mit einer 5 g Natronhydrat irn Liter entbaltenden Lauge, 
von del' fiir 10 g Malzextract nicht rnehr als 6-7 cbcrn notig sind. Andern
fallR ist die Dauerhaftigkeit des Pra.parates zweifelhaft, wenigstens die Diastase 
nicht haltbar. 4. Die diastatische Wirku ng. Zur Beurtheilung derselben 
wird die Zeit festgestellt, innerhalb welchel' lO g J\Ialzextract eine Starke

losung (10 g Starke in 150 g Wasser) hei 38 e zu invertiren verrniigen. 
Gutes Malzextl'act macht schon nach einer Minute den Kleister diinnfliissig 
und lOst in 10 Minuten sein eignes Gewieht Starke. - 5. Die Eiweiss
karpel'. Ein in 100 Tie. geteilter Cylinder winl mit 80 chern einer kalt
gesiittigten Pikrinsaureliisung und 20 cbem ~lalzcxtract beschiekt; es lost 
sich dasselbe bis auf die Eiwf,isskorper auf, deren Menge man nach 24 stiin-
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digem Stehen an den unteren Teilstrichen ablesen kann. Jeder der letzteren 
reprasentirt 1 Proc. bei 100 0 getrocknetes Eiweiss. Gutes Malzextract ent
hiilt durchschnittlich 3-3'25 Proc. Eiweiss. - 6. Zur Bestimmung des Dex
trins, Zuckers und Glycerins werden 2-5 g Malzextract mit 20 g Sand bei 
100 0 bis zum constanten Gewicht getrocknet und mit Aether extrahirt. Das 
Aetherextract enthiilt das Hopfenharz. Mit einer Weingeist-Aethermischung 
'(2 Vol.: 3 Vol.) zieht man das Glycerin aus und bestimmt es aus der Gewichts
differenz, den Zucker entfemt man durch starkeu Weingeist, wiihrend im 
Extractionsapparat noch Dextrin und Albumin verbleiben, von denen ersteres 
durch heisses Wasser ausgezogen werden kann. Nach dieser Methode hat 
H. TIESLER (Pharm. Z. f. Russland 23, 297) einige im Handel vorkommende 
Malzextracte, hauptsiichlich auf ihre diastatische Wirkung gepriift. - BORG
MANN (Z. analyt. Ch. 22, 534) bestimmt den Alkohol, welcher sich in relativ 
geringer Menge im ~falzextract vorfindet, durch Destillation im Wasserdampf
strome. - LEOP. HOFF in Hamburg (D. P. 18082) stellt Malzextract und 
M a lz g e IE; e her. Das Malz wird nur geschiilt und enthiilst. Alsdann wird 
bei moglichst niedriger Temperatur im Vacuum oder durch Abdampfen auf 
offenem Feuer das Malzextract in concentrirter Form gewonnen. Vor der 
Gelatinirung wird, urn das Product heller zu machen uJld aile Fermentkeime 
zu entfernen, das Malzextract durch Kohle filtrirt. Das filtrirte Extract er
warmt man in eillem glasirten Kessel auf 1000 unter constantem Umriihren, 
worauf galJertartige Stoffe als Agar-Agar, Gelatine, Hausenblase in flussigem 
Zustande nach und nach zugefiigt werden. 

VII. Honig. 
F. ELSNER (Pharm. Centrh. 25,226) fand, dass Honig jeder Abkunft und 

jeden Alters, wenn er rein ist, sich nentral gegen polarisirtes Licht verhiilt 
oder die Ebene desselben scbwacb nacb links hin ablenkt. Nie wirkt ein 
reiner Honig rechts drehend. Bienen, welche mit Stiirkezuckerliisungen gefiittert 
waren, gaben einen sehr dunkeln, diinnen Honig; 20 proc. Losungen desselben 
polarisirten + 3'7°. Es geht daraus bervor, dass der kleinste Zusatz von 
Stiirkezucker eine Abnormitat des Ablenkungsvermiigens bewirkt und Rechts
drehung hervorruft. Diese Beobachtungen wurden an Honigliisungen, denen 
allmalig 5-20 Proc. Starkezucker zugesetzt waren, bestatigt. Der yom Verf. 
untersuchte Scbweizerhonig polarisirte ohne Ausnahme zwiscben + 8 und 13 0 

und wurde fur unrein erkliirt. - LENZ (Ch. Z. 8, 613) untersucht den Honig 
nacb folgendem Gange: 30 g Honig werden in 60 g Wasser gelost; mittelst 
del' MOHR'schen Wage wird das spec. Gew. diesel' I,osung bestimmt. Dem 
Verf. ist kein natiirlicher Bienenhonig vorgekommen, dessen Losung im dop
pelten Gewichte Wasser ein geringeres spec. Gew. als 1'111 gehabt hatte. 
- Zur Trockensubstanzbestimmung werden 5 cbcm der obigen Losung ein
gedampft und bei 100-105 0 bis zum constanten Gewichte getrocknet. Der 
Riickstand wird verascht. Enthiilt del' Honig Sand odeI' Mineralpulver odeI' 
viel Unliisliches, so mussen zur Bestimmung der Trockensubstanz und Asche 
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1-2 g einer miiglichst gut durchmischten Durchschnittsprobe des Honigs 

genom men werden. Zur Bestimmung des optischen Drehungsvermiigens wur

den 50 cbem Honigliisung mit 3 cbcm Bleiessig und 2 cbcm concentrirter 

Sodaliisung versetzt und die Filtrate polarisirt. Bei notorisch rein en Bienen

honigen ist dem Verf. eine geringere Dl'ehung als - Go' 30' im 220 mm 
Rohre des WILD'schen Apparates noch nieht begegnet. Verf. hat ferner 
keinen Honig mit irgend auffallendem Dextringehalte angetroffen. Die Be
stirn mung des Dextrins geschah dureh Titrirung des Zuckers vor und DUell 
der Inversion. Wertvolle Aufschliisse iiber die Beschaffenheit, insbesondere 
iiber die Qualitat des Honigs giebt die qualitative Untersuchung. Eine L6-

sung von 1 Tl. echtem Bienenhonig in 2 TIn. Wasser soil beim Vermi
schen mit 4 TIn. 90 procent. Spiritus eine triibe, abel' noch durchscheinenrle 

Liisung gehen, welche nach Hingerem Stehen einen sehr geringen Bodensatz 

macht. Eine starke Triibung odeI' Floeken von Dextrin wiirden auf Kunst
honig deuten. Ein Teil des Bodensatzes wi I'd mikroskopisch, ein anderer 
auf Sulfate (Gypsgehalt herriihrend von Stiirkezucker) untersucht. Ein hoher 
Ascbengehalt, hesonders viel Cblornatrium, deutet auf ~Ielasse. Verf. fiihrt 
die Analysen von 7 verschiedenen Honigproben an. Der rerlucirende Zucker 

schwankte VOl' del' Inversion zwischen 43'7-70'83 Pl'oc., nach del' Inversion 
zwischen 52'0 bis 76'35, die griisste Differenz zwiscben diesen Bestimmungen 
(VOl' und naeh Inversion) betrug 9'70, die kleinste derartige Differenz 1'61; 
die Trockensubstanz lag zwischen 65'39 und 82'46 Pro e., die Feuchtigkeit 
zwischen 17'54 und 34'61, die Asche zwischen 0'15 und 0'68 Proc. und die

jenige auf Trockensubstanz herechnet zwischen 0'19 und 0'88 Proc. 
Sehliesslieh sei noeh die Arbeit von OTTO HEHNER (Analyst 9, 64) iibel' 

die Analyse des Honigs erwiihnt. 

VIII. Spirituosen. 
J. UFFELMANN (Arch. Hyg. 1, 443) weist Fuseliil, Farbstoffe uud 

~Iineralsauren (Salz- und Schwefelsaure) in Spirituosen auf spectro
skopischem Wege nacho Zum Fuseliilnachweis wird die zu untersuchende 
Fliissigkeit mit Aether ausgeschiittelt, das Aetherextract lasst man ver
dunsten und den Riickstand iibergiesst man mit reiner concentrirter Schwefe!
saure, nachdem man den Geruch festgestellt hatte. Bei eintretender Gel h

fiirbung nimmt man die spectroskopische Priifung VOl', wobei sich bei An
wesenheit von Fuseliil nach dem Verdiinnen del' schwefelsauren Liisung mit 
Wasser ein Band zwischen G und F zeigt. Zur Controle giesst man zu dem 
Aetherriickstande zwei Tropfen einer durch angemessenen Zusatz von 1 Proc. 
Salzsaure griingefiirbten Methylvioletliisung. War im Riickstand Amyl

alkohol, so zeigen sich schon blaugefarbte iilige Tropfen, die auf del' griin
lichen Fliissigkeit schwimmen. Amylalkohol entzieht namlich den saurell, 
griinen Methylvioletliisungen veilchenblauen Farhstoff, den man spectro
skopisch identificiren kann. In gleicher Weise kann man cine durch ge
eigneten Salzsaurezusatz lilagefarbte Fuchsinliisung anwenden; der fragliche 

Biederman1!. Jabrbucb VI. 25 
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Aetherriickstand farbt sich alsdann, falls er Amylalkohol enthiilt, schon rot. 
1st neben Amylalkohol Furfurol im Branntwein, so andert sich das spectro
skopische Verhalten in etwas, auch die Furfurol-Anilin· Reaction *) zeigt ein 
charakteristisches Spectrum. - Verf. beschreibt alsdann den Nachweis des 
Fuchsins, der Orseille, des Indigocarmins, der Safrantinctur zugleich mit In
digo (Gron), des Indigos zugleich mit Curcuma und der Pikrinsaure. -
Die Ermittelung von Schwefelsaure und Salzsaure geschieht mit Hilfe einer 
0'005 proc. Losung von Methylviolett, welche man dem entgeisteten Brannt
we in zusetzt. Bei Gegenwart einer anorganischen Saure tritt bei d ein Ab 
sorptionsstreifen ein. Ueber die Natur der Saure vermag diese Probe aller
dings nichts anzugeben. 

Um die Sa u r e n aus gegohrenen Getranken zu entfernen, setzt A. G. 
SALOMON (Eng!. P. 6089 vom 20. December 1882) denselben borsaure 
M agn e s i a zu, wobei zugleich Fermente zerstort werden sollen. 

MICHAELIS in Luxemburg hat einen Apparat zum Concentriren und 
Veredeln von Spirituosen, Essig und anderen Fliissigkeiten angegeben 

Fig. 205. (D. P. 26036). Ein flacher, aus 
zwei oder mehreren Abteilungen 

(j A B bestehender Behiilter zur Auf

Ff 

nahme der zu behandelnden Flus
sigkeit triigt eine geneigte Deck
platte C aus Glas, sowie auf deren 
unterem Endjl einen einfachen Kuhl-

kasten D und ist zur Hiilfte mit porosem Material E (Schwammen, Papier
masse, Baumwolle oder dergl.) angefullt, welche Stoffe die Fliissigkeiten auf
saugen und ihnen eine grosse Oberflache geben. Wird der Apparat dem 
Sonnenlichte oder elektrischem Lichte ausgesetzt, so soil der chemische 
Einfluss des Lichtes veredelnd auf die Flussigkeiten wirken, wahrend sie 
durch die Wiirme gleichzeitig verdunsten. Die Donste selzen. sich thauartig 
unten an der Platte Can, gleiten als Tropfen die schiefe Ebene hinunter 
und sammeln sich, durch den Kuhlkasten D gekuhlt, in der Abteilung B. 

Soli der Apparat zur Essigfabrikation benutzt werden, so erhiilt er noch 
Ein- und Austrittsrohre fUr die zur Oxydation des Alkohols erforderliche 
Luft und eine undurchsichtige Deckplatte, da der Einfluss des Lichtes hier ent
behrt werden kann. Die Erwarmung der FlUssigkeit in den Apparaten er
folgt durch Heizkasten Hunter denselben, welche z. B. mit Pferdemist ge
fiillt sind, oder durch vorherige Anwarmung in einem neben ihnen auf
gestellten durch zwei Circulationsrohre mit ihnen verbundenen Anwarmofen. 

IX. Fruchtsafte. 
Analysen von Fruchten und Fruchtsaften (Johannisbeeren, Herz

kirschen, Saft von Walderdbeeren, Aprikosen, Heidelbeeren) hat R. KAYSER 

*) Techn.-chern. Jahrb. 1883, S. 293. 



Nahrungsmittel. 387 

(Rep. analyt. Chem. 3, 289) ausgeftihrt. Interessant ist neb en dem ver
haitnismassig hohen Mangangehalt verschiedener Friichte die Bestiitigung der 
Angaben M. H. BUIGNETS (Annales Chim. Pys. 1861, 233), welche sich auf 
ilie Rohrzuckermenge mancher stark sauren Fruchte beziehen. - Bei der 
Untersuchung von Fruchtsyrupen, welche durch Einkochen saurer Flussig
keitfln mit Rohrzucker hergestellt werden, fand EDWIN JOHANSON (Pharm. Z. 
f. Russland 22, 545) 15-20 und mehr Procent des Zuckers in reducirenden 
Zucker verwandelt. 

X. Kaffee. 
COUTY, GUIMARES und NIOBEY*) berichten (C. r. de la Soc. biolog. 

1883, 31) iiber den Einfluss des Kaffees auf die Erniihrung und auf die Zu
;gammensetzung des Blutes. 

EDUARD HANAUSEK (Chem. C.-B!. (3) 11), 255) beschreibt die Gewinnung 
-des brasilianischen Kaffees. 

CHURCH und LUDWIG fanden in dies en Kaffeesorten: 
LUDWIG 

'jiingere Sorten altere Sorten 

Feuchtigkeit 11'65 Proc. 12'07 Proc. 
Fette Substanzen. 14'10 

" 
14'06 

" Asche 3'55 
" 

3'75 
Gerbsaure 5'84 " 

7'01 
" Caffein 1'16 1'75 ~ 

Zucker 5'96 
" 

6'36 
" Eiweiss 13'92 

" 
12'19 

Cellulose, Pektion, 
Extractivstofi'e . 43'82 42'82 

" 

CHURCH --altere Sorten 

11'2 Proc. 
14'27 " 
3'51 

1'18 

6'96 

Cellulose etc. 37'99 
Extract 24'87 

" 

" 
" 

Die bayer. Vertreter der angewandten Chemie bestimmen bei der Kaffee
untersuchung: die in Wasser liislichen Stoffe nach KRAUCH (Ber. 11, 277), 
den fertiggebildeten Zucker nach der Methode ALLIHN oder SOXHLET, den 
sich bei Behandlung mit Sauren bildenden Zucker (3 g Kaffee mit 100 .cbem 
Wasser 4 Stunden bei 3 Atmosphiiren digerirt, filtrirt, das Filtrat mit rauchen
der Salzsaure gekocht und' dann der Zucker titrit), das Fett und die 
Asche (Maxim. 3'5 Proc.). Zu beanstanden als mit Surrogaten verfaJscht ist 
Kaffee, der enthiilt: mehr als 25 Proc. wasserliisliche Stoffe, 0'5 Proc: fertig
gebildeten und 25 Proc. durch Sauren gebildeten Zucker. Zur Orientirung 
-diene die Schwimmprobe. 

Um Kaffeemehl haltbar zu machen, wird dasselbe nach FRANZ SCHNITZER 
in Munchen (D. P. 24367) mit Zuckerkalk versetzt und mit oder ohne Zu
satz von reinem gepulvertem, trockenem Zucker in Formen gepresst. Der 
Zuckerkalk soll die bei Zersetzullg auftretenden organischen Sauren binden. 

Deutsches Natron-Kaffee-Surrogat und Wiener Kaffee-Surrogat, 
beide aus der Fabrik von THILO & DOHREN in Wandsbeck bei Hamburg, ent
halten nach einer Analyse von Dr. NIEDERSTADT: 

.) Techn.-chem. Jahrb. 1884, S. 429. 

25* 
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D eu ts c h e s N a tron- Kaffe e- Surro gat W ien er Kaffe e- Surroga t 
In Wasser losliche Stoffe '-17'73 P 

(Bitterstoffe etc.) f roc. 26'16 Proe. 

Zucker (Oaramel). 12' 50 19'92 
" Stickstoffsubstanz '-

(Eiweissstoffe) f 13'25 " (2'5 Proc, N) 4'50 " (0·72Proc.N) 

Asche . . 5'57 " 8'33 " 
In WasserunliisIicheStoft'e1 39'52 31'37 
(Cellulose, Pflanzenfaser) f " 
Wasser . . . . . . 11'43 " 9'72 

Urn griinen Kaffeebohnen den Anschein von gelbem Preanger zu er
teilen, werden dieselben in Holland nach NANNING (WeekbI. of Pharm.; Pharm. 
Centrh. 24, 601) gebriiht und mit Ocker gefarbt. - Urn den gelben 
Kaffeebohnen das Aussehen von blauen Bohnen zu geben, scbiittelt man jene 
mit Ferrum pulveratum in eigens dazu constmirten Botticben so lange, bis 
die gewiinscbte Farbung erreicht ist, 

Eine Vorrichtung zum Auffangen der beim Rosten del' Kaffeebohnen 
sieh entwiekelnden atherischen Oeldampfe ist an C. VANOLI in Freiburg i. B. 
(D. P. 25666) patentirt worden. Die Oeldampfe treten durch ein auf dem 
Kaffeebrenner angeordnetes perforirtes Knierohr in eine urn letzteres dreh
bare Biichse, deren aus Zuckerlosung bestehender Inhalt die Oeldampfe 
absorbirt. 

XI. Thee. 
AD. BAGINSKY (Z. physiol. Chern. 8, 395) hat im Thee die Anwesenheit 

von Xanthin und Hypoxanthin constatirt. 
G. W. WIGNER (J. Chern. Soc. 1883. 256; Chern. Ind. 6, 277) weist auf 

den Gmnd hin, wamm chinesische Theesendungen aus einer gewissen Pflanzung 
eine Zeit lang stets verdorben anlangten, wahrend andere Theesorten gleicher 
Qualitat sieh gut erhielten. Die ersteren Sorten kamen in Holzkisten ver
packt an, welehe mit Bleiplatten ausgesehlagen waren; die Platten erwiesen 
sich mehr oder weniger corrodirt. Die U rsache der Corrosion lag in del' 
Bildung von Essigsaure aus dem Holze del' Kisten, welches wagbare Mengen 
gamngsfiihigen Zncker enthielt. Das Blei selbst war nicbt besonders unrein 
nnd enthielt nul' 1/4_1/2 Proc. Antimon. Verf. empfiehIt daher Vorsicht in 
del' Auswahl des Holzes fiir Theekisten. 

Die bayerisehen Vertreter del' angewandten Cbemie haben die folgenden 
Gesiehtspunkte fiir die The e u n tel's u c hun g empfohlen: 1. Botanische, bez. 
mikroskopisehe Untersuehung. 2. Feuchtigkeitsgehalt (Trocknen bei 110 0 ): 

6-10 Proc. 3. Aschengebalt nicht unter 3 Proe. und nicht iiber 7 Proc" 
darunter 2'5-4 Procent wasserliisliches und nicht mehr als 1 Procent in 
Sauren unlosliches Material. 4. Thein ~ nicht unter 0'5 Proeent (Mittelzahlen 
1-2 Procent). Zur Bestimmung des Alkaloids werden 50 g Thee mit 
60proe. Weingeist extrahirt, der Auszug mit Sand und Magnesia einge
troeknet und mit einer Ohloroformathermischung (1: 4) extrahirt. Der Aus
zug- winl verdunstet. 
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XII. Cacao und Chocolade. 
Die Vereinbarungen der bayerischen Vertreter der angewandten Chemie 

sagen liber Cacaountersuchungen das folgende: Cacao kommt meist 
iUs entiiltes Pulver mit einem Fettgehalt bis zu 10 Proc. in den Handel. 
Zur Erkennung der Echtheit des Cacao dient die Theobrominbestimmung
nach WOL}'RM[. Enthiilste Bohnen enthalten 1'34-1'66 Proc. Theobromin. 
- Verfalschungen: 1. Fremdes Fett: Schmelzpunktsbestimmung (30 bis 
32' Schmelzpunkt des reinen .Cacaoiiles). 2. Bestimmung der Starke; 
3. der Rohfaser nach V{EENDER. Cacaobohnen enthalten 3-4 Proe., Caeao
sehalen 14-15 Proe. Holzfaser. 

R. BENSEMANN (Rep, analyt. Chern. 4, 213) hat nach seiner friiher (Ber. 
16, 856) veriiffentliehten Methode fiinf Caeaosorten und fiinf reine, nur aus 
enthiilsten Caeaobohnen und Zucker hergestellte Chocoladen analysirt. 

Es enthielten die von den Hiilsen befreiten Samen im lufttroekenen 

Zustande in Proeenten: 

l<'euehtigkeit 
Fett. 
Starke . 
Asche . 
Wasserliisliehe organisehe 

Kiirper. 

Maraca
ibo. 

6'87 
49'18 
13'01 
4'42 

9'20 

Bei den Choeoladen sehwankte: 

Caracas. 

7'03 
49'43 
12'74 
4'01 

8'26 

Trinidad. Machala
Guayaquil. 

6'45 
51'97 
10'15 
3'38 

8'80 

5'81 
53'21 
10'82 
3'84 

6'94 

Porto
Plata, 

5'87 
53'57 
12,04 
3'31 

9'52. 

del' Feuchtigkeitsgehalt von 1'10 bis 2·25Proe. u. betrug im Mittel 1'65 Proe. 
" Fettgebalt " 21'40 ,,24'14 " " 22'57 
" Starkegebalt "3'92,, 5'20 " " 4'58 
" Asehengehalt 1'70" 2'42 " " " " " 1'99 
Derselbe Autor bestimmte den Schmelzpunkt des Caeaoiiles. Vgl. S. 378. 
Nach W. LENZ (Ztschr. analyt. Chern. 23, 430) schmelzen die Aether

~xtracte von rohen Cacaobohnen bei 29'5 0 C., von gebrannten Cacaobohnen bei 
28'9 0 C., aus kauflich entiiltem Cacao bei 25'6 0 C., aus Vanillechocolade bei 
28'3 0 C. 

MAuMENil (C. r •. 98, 1416) fand im Cacao Mangan. Desgleichen ist die 
Asche von Getreide, Thee, Kaffee manganhaltig. 

Zum Kiihlen der Chocolade wird nach GEBR. STOLLWERK in Kiiln (D. P. 
22555), urn einen fest en Bruch ohne braunweissliehes Gefiige zu erzielen, ein 
durch einen Exhaustor hervorgebrachter Luftstrom von einer Temperatur von 

10 0 R. angewandt, welche Temperatur sich fiir diesen Zweck allein eignen soli. 
HOBBS (Am. Chern. Rev. 3, 264) empfiehlt als Surrogat fiir Cacao

butter in der Chocoladenfabrikation ein Oxylin genanntes Fett, bestehend 

aus ausgelassenem Nierentalg, Oleomargarin und Pflanzenfett. 

XIII. Gewiirze. 
Die Vereinbarungen der bayerischen Vertreter der angewandten Chemie 

schreiben fiir die Untersuchung del' Gewiirze die mikroskopische Prii-
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fung, Ermittelung des Aschengehaltes bez. der Aschenbestandteile vor. 
Die Bestimmung des alkoholischen Extractes ist ganz unwesentlich. All> 

hochste Grenze des AschengehaItes wird hierbei angegeben: fUr Pfeffer 6 Proc., 
Piment 5 Proc., Paprika 2 Proc., Gewiirznelken 5'5 Proc., Zimmt 5'5 Proc. 
(Mangangehalt bis 5 Proc, Extractgehalt 23-30 Proc.), Muskatbliite 2 Proc. 
Fur die Safranprufung auf Reinheit wird Aufweichen des Safrans in Wasser 
und Priifung mit Schwefelsiiure (Auftreten der blauen Farbe) empfohlen. -
E. BORGMANN (Ztschr. analyt. Chem. 22, 535) beweist durch eine Anzahl von 
Analysen, dass bei der directen und indirecten Bestimmung des Extractes 
der Gewiirze starke DitIerenzen erhalten werden konnen. 

Safran. E. SCHMIDT (Arch. Pharm. (3) 21, 675) fand in einigen Safran
sorten geringe Mengen von Thonerde. Zwei aus Siidfrankreich bezogene Proben 
enthielten 0'115 und 0'123 Proc. A1203. 

Pfeffer. Nach Analysen vo~ E. BORGMANN (Ztschr. analyt. Chem. 22~ 
535) ergab sich in schwarzen Pfeffersorten ein Aschengehalt von 3·3 bis 
4°6 Proco, in weissen Pfeffersorten ein solcher von 0°9-1'5 Proc. E. GEISSLER 

(Pharm. Centrh. 24:, 521) untersuchte eine Anzahl Pfefferproben des Handels 
und fand, dass innerhalb der einzelnen Sorten ganz bedeutende Schwan

kungen in Extract und Aschengehalt stattfinden und selbst anscheinend sand
freier Pfeffer in Korner eine Asche liefert, welche ziemlich viel in Salzsiiure 
unlosliche Bestandteile enthiiito Der Aschengehalt der untersuchten Pfeffer
sorten schwankte zwischen 4'43 und 10°94 Proc., gemahlener Pfeffer lieferte 
7'32 Proc., Pfefferstaub 9°7 Proco, Pfefferschalen 12-16 Proc., PalrnkernmehI 
3-6 Proc. Asche. - ARTHo MEYER (Arch. Pharmo (3) 21, 911) spricht uber den 
mikroskopischen Nachweis von Buchweizenmehl, T. E. HANADSEK (Pharm. 
Centrho 25, 261) uber die Erkennung von Olivenkernmehl im Pfeffer
pulver, wiihrend H. RABOURDIN (Jo Pharm. Chim. 5,289; Ch. Ztg. 8, 600) uber 
die Untersuchung des PfetIers auf Verfalschung mit Oeltrestern und 
Abfiillen Mitteilungen macht. 

Paprika. :1<'. STRomiER (Chemo C.-BI. (3) 15, 577) berichtet uber die 

chemische Zusammensetzung und Priifung des Paprikas. Derselbe enthiilt 
ein fettes Oel, einen campherartigen Korper von scharfem. Geschmack (Cap
sicin) und einen harzartigen Korper, den roten Farbstoff (Capsicumrot). Es. 
enthielt von Capsicum annuum: 

Samen Schalen Ganze Frncht 
Wasser ° 8°92 Proc. 14°75 Proc. 11°94 Pro co 
Stick stoff 2°93 

" 
1°71 

" 
2°22 

" Aetherextract . 28°54 5°48 
" 

15°26 
" Rohfaser . 17'50 23°73 21°09 

Asche 3°20 6·62 5·20 
Zimmt. BORGMANN (Ztschro analyt. Chem. 22, 534) fand in ver

schiedenen Zimmtsorten 1"85-5°36 Proco Asche. 
N elkeno Nach demselben Autor (I. co) waren in Penang-Nelken 

4°4 Proc., Ambonia-Nelken 5'21 Proco und Zanzibar-Nelken 5°46 Proco Asche 
vorhandeno 
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!lluskatblute ergab nach BORGMANN O. C.) 1'51-3'17 Proe. Asche. 

Am wenigsten Asche enthielt die Sorte Banda (weiss) und Penang, und am 

meisten Podang. 

XIV. Essig. 
Zur Entdeckung freier Mineralsiiuren, besonders Schwefelsii.ure, im Essig 

dampft WARTHON (Amer. f. of. Pharm. 54:, 100; Ztsehr. analyt. Chem.23, 90) 

etwa 30 g desselben zum dicken Sirup ein, und fiigt naeh dem Erkalten 
Kaliumcblorat hinzu. 1st mehr als 1 Proc. Scbwefelsiiure irn Extract, so ent
zundet sich die Masse heftig. - Ein ahnlicbes Verfahren bescbreibt auch 
A. VOGEL (Bayr. Ind. u. Gew.-BI. 16, 57). Zum Essig wird Kaliurnchlorat 

hinzugegeben und dann erhitzt. 1st Schwefelsaure zugegen, so entsteht bei 

Zusatz von Jodkaliumstarke eine Blauung. Salzsaure, die die Reaction gleich
falls hervorbringt, ist dmeh Hollenstein zu erkennen. 

COl1serven und Conservirung von Speisen. 
E. UNGAR und G. BODLAENDER (C.-BI. f. allgem. Gesundh.-Pfl. 1, Er

ganzungsheft) fanden conservirte Spargel zinnhaltig, die Bruhe derselben 
aber zinnfrei. Del' Zinngehalt dieser Spargel schwankte zwischen 0'019 
nnd 0'040 Proe. Erbsenconserven hatten ebenfalls Zinn und etwas Blei aus 
dem Biichsenmaterial aufgenommen. Die Briihe von Apricosen- und Erd
beerenconserYen waren zinnfrei, dagegen die Friichte selbst wieder zinn

haItig. (Die Apricosen enthielten 0'018 und 0'0245 Froc. Sn, die Erdbeeren 
0'0175 Froc. Sn.) - ATTFIELD (Pharmac. J. 1884, 719) wendet sich 
gegen die Sucht, in den in verzinnten Biichsen in den Handel kommenden 
Nahrungsmitteln Zinn zu suchen. Er fand in eingemachtem Lachs, Rind
fleisch, Rindszunge kein Zinn, in Schinken 0'002 Gran, in 1/ (Pfd. eng!. (ca.112 Gr.), 
in Birnen 0'003, in Austern, Piirsichen 0'004, in Apricosen, Tomaten 
0'007 Gran Zinn und erklart diesen Zinngebalt fur unscbadlich. 

:FRIEDRICH P~'EIFFER in Braunschweig (D. F. 25286) conservirt Spargel, 
indem er die frischen Scbllittflachen durch kurzes Anhalten an eine heisse 
Metallplatte oberflachlich verkohlt, die Kopfenden mit Seidenpapier um
wickelt und die so vorbereiteten Spargel in IIolzkoble in luftdicht ZIl 

verschliessende Kisten von Blech und Holz verpackt. 

BROUARDEL (Rep. de Pbarm.; Fbarm. Centrh. 25, 81) spricht sich gegen 
die Salicylirung von Nabrungsmitteln aus. - J. FORSTER *) (Arcb. f. Hyg. 
2, 75) verwirft die Verwendung der Borsaure als Conservirungsmittel. Am 
allerwenigsten zweckmassig aber diirfte die Borsaure zur Conservirung von 

Milch sein, die zur Ernahrung von Kindem oder gar Sauglingen dienen 

solI. - G. H. SCHLENCKER (Chem. C.-BI. (3) 15, 268) empiiehlt gleichfalls 
Vorsicht beim Gebrauch der Borsaure als Conservirungsmittel. 

Das Conservirungsmittel von T .. F. WILKINS in London (Eng\. P. 274 
vom 17. Januar 1883) besteht aus einer :lilischung 'von in Alkohol geliister 

') Techn.-chern. Jahrb. 1884, S. 435. 
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Metaborsaure mit den Meta- und Biboraten von Kalium, Natrium, Natrium, 
Ammonium, sowie Soda und Potasche. 

CAMILLE ASCHMANN in Lowen. "A n ti ba cterid." (D. P. 24366.) 338 TIe. 
Borax und 198 TIe. Glycose werden unter Zugabe von etwas Wasser ge
sehmolzen und hierauf mit 124 TIn. Borsaure versetzt. Das Gemiseh wird 
soweit eingedampft, bis eine entnommene Probe beim Aufgiessen auf eine 
Platte erstarrt. Seine Zusammensetzung soll der Formel CGH12 06Na2 

Bo4 0 7 (R3 Bo 0 3)3 entsprechen. Es soil zur Conservirung von Nahrstoffen 
dienen. 

FR. SETTLE BARI'F in Kilburn (D. P. 18108) steUt Boro-Glycerin her 
dureh Erhitzen von 92 TIn. Glycerin mit 62 Tin. Borsaure auf 200 a C. Es 
ist eine gelbliche, durchscheinende Substanz, die, in etwa 40 TIn. Wasser 

odeI' in AlkohoI gelost, zum Praserviren organischer Substanzen dient. 
B. PROSKAUER. 

Statistik. 
1m Deutscben Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfnhr Ausfuhr --------
Waarengattung vom 1 vom 1. J uli vom I vom 1. Juli 

1. Januar bis 1883 bis 1. Jannar bis 1883 bis 
Ende De- : Ende Juni Ende De- I Ende Juni 

cember 1883, 1884 cember 1883 1884 

an Caffee, rohem 1 141747 1083345 332 226 

" 
Cacao in Bohnen 26290 25682 3 

" 
Thee 15918 14807 183 126 

" Butter, auch kiinstlicher. 48881. 45620 125848 129687 

" 
Hopfen 16942 17171 74951 77.036 

" 
Bier aller Art, auch Meth 135375 1366:25 1332085 1392394 

" 
Arrak, Rum, Franzbranntwein 40129 55072 1963 1787 

" 
anderem Branntwein aller 
Art, mit Ausscbluss des ver-
setzten 4486 4705 643421 826291 

~---------

xxx. Dungemittel aus mineralischen und 
tierischen Stoff en. 

Guano, Robphospbate. Nach HEIDEN (Chern. Z. 1883, 780) enthalt del' 

G u an 0 von A v e s im caraibischen ~Ieere del' Firma SCHROEDER, MICHAELSEN 
& CO. praparirt 72'3 Proe. Calciumtripbosphat, in den groberen Teilen des 
Rohguanos 50'8 Proe. Durch Aufschliessen des Rohguanos mit Schwefel
saure wurden Superphosphate mit 18 bis 19 Proc. loslicher Phosphorsaure 
erhalten. - Derselbe Guano enthalt Darb E. GiiNTZ (Fiihling's landwirtsch. 
Z. 1883, 542) 7'0 organische Substanzen, 42'6 Kalk, 4'1 Magnesia und 
andere Basen, 33"1 Phosphorsaure, 6'3 andere Sauren, 6'S Wasser. Er ge
hort zu den phosphorreichen Guanoarten und ist dabei nach MARCKER 
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(Magdeb. Z. 1883, No. 269; Ctrb!. Agric. chem 1883, 582) ein eisenarmes 
~Iaterial, welches, auf 100 Pfd. mit 90 Pfd. einer 52 gradigen Schwefelsaure 

aufgeschlossen, ein Superphosphat von graubrauner Farbe, tadelloser mecha
niseher Besebaffenbeit und 19 Proe. wasserliislieher Pbospborsaure ergiebt. 

Afrikaniseber Guano ist ein wertvoller Stiekstoffguano; er entbalt 

nacb PAUL WAGNER (Cbem. Ctrbl. 1883, 111) 14'7 Stiekstoff, 9'7 Pbos

phorsaure. 
Ueber ein Ammoniakphos phatlager bei Capstadt, GRIFFITH (Chem. 

News, Bd. 47, 239). 
Guano yom Cap Vert ist nach AIiiDOUARD (Compt. rend. 97, 851) 

von recht mittelmassiger Qualitat, er enthait 0'28 organischen Stickstoff, 
{)'04 ammoniakaliscben Stiekstoff, 11'37 Phosphorsaure. 

Studien uber Guano, CHEVREUL (Journ. de l'agric. 1883, 253). 
Die Phosphate der lnsel Rata (FERNANDO DE NOROUHA) enthait.en ca. 

28 Proe. Phosphorsaure; wegen ibres hoben Eisen- und Thonerdegebaites 

eignen sie sich nicht so gut zur Superphosphatfabrikation, dagegen sind sie 

von mechanisch so vorzuglicher Beschaffenheit, dass ihre directe Anwendung 
als Diingemittel empfoblen wird. (CtrL!. Agric. chem. 1883, 563). 

HORSTIG, das Pbospboritvorkommen an der Labn. (Wocbenscbr. deutsch. 
lng. 1883, 229.) 

VULCKER (Ber. 17, 2460) bat Apatite von Kragaroe und Canada 
untersucht und findet, dass sie neben 3 Mol. Tricalciumphosphat 1 Mol. 
Calciumfiuorid, Calciumchlorid oder freies Calciumoxyd enthaiten. Die drei 
letzten Bestandteile konnen einander vertreten. 

Superphosphat. Nach Chem.lnd. 1884, 32 verbraucht die deutsche 
Superphosphat-Diing-erfabrlkation heute die meiste Schwefelsaure, 
indem davon ungefahr das gleiche Gewieht zur Aufsehliessung des phosphor
sauren Kalks aus Knochenkohle, Phospboriten, Apatiten und Phosphat-Guano 
erforderlieh ist. Es kommen etwa Ii 4 fiir Schwefelsaure auf 23 4 fiir ein 
Pfund robe Pbosphorsaure im Phospbat in Reehnung. Es werden in Deutsch
land etwa acbt Millionen Centner Superpbospbat hergestellt. 

1m ubrigen bilden die Superphospbate nur den kleineren Teil des Um

satzes der Diingerfabriken mit den Landwirten, wahrend die stickstoffbaltigen 
Misehungen und die Stickstoffsalze, wie scbwefelsaures Ammoniak und Chili
salpeter, den grosseren Betrag ausmachen. 

Die in den Dungerfabriken arbeitenden Capitalien unterstiitzen die 
Landwirlsehaft durcb einen yom Beginn der Saaten bis zur Verwertung del' 

Ernte reicbenden Credit von etwa 100 Millionen Mark. 
RISSMULLER in Munden. EntfeUen von Knochen (D. P. 26697). Die 

unzerkleinerten rohen Knochen werden durch Hingeres Digeriren in Scb wefel

saure von 45 0 B. bei 60 0 C. aufglost. Man scbopft dann das an der Ober
llache erscbeinende Fett ab und vermisebt die Lusung mit Calciumphosphat, 
wodurch man ein Superphosphat mit liislicher Phosphorsaure und loslicbem 
Stickstoff erh1l1t. 
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A. GIRARD (C. r. 97, 746) will die an Milzbrand und anderen anstecken
den Krankbeiten verendeten Tiere unschadlicb macben und verwerten, in
dem er sie in Scbwefelsaure lost, das Fett abbebt, die Schwefelsaure dann 
mit Phosphaten versetzt und auf Superphosphat verarbeitet. 

Das K n oc h enko hI e su perp h'o s p ha t enthalt nach E'ARSKY (Ctrbl. 
Agric. cbem. 1883, 449) ausser den Hauptbestandteilen Monocalciumphos
phat und Calciumsuifat, auch freie Pbospborsaure, Dicalciumphosphat und 
freie Schwefelsaure. Die freie Phosphorsaure tritt bei Uebersauerung des 
Materials auf, was bei groberem Rohmaterial leichter eintritt als bei feine
rem, und wobei dann das Product mehr dem Zuriickgehen ausgesetzt ist. 
Es zerlegt namlich die iiberscbiissige ScbwefelsaUl e das bereits gebildete 
Monocalciumphosphat in Dicalciumphospbat, schwefelsaures Calcium und 
freie Phosphorsaure. Man muss zur Vermeidung der Uebersauerung die 
Schwefelsaure in das gehorig zel'kleinerte Spodium einfliessen lassen und 
dann die Bildung von griisseren Kliimpchen zu vermeiden suchen. - Die 
Zerlegung des Monocalciumphosphats in Dicalciumphosphat und freie Phos
phorsaure tritt auch durch Einwirkung von Wasser auf das fertige Product 
ein. - 1m Kalkboden gehen die Superphosphate rasch zuriick, so dass hier 
die Wirkung wesentlich dem citratlOslichen Phosphat (Dicalciumphosphat) zu
kommt. - Das Superphosphat von feiner Kiimung wirkte weniger giinstig als das 
Superphosphat von grosserem Kome; dieser Einfluss macht sich auch in der 
Nachwirkung geltend. - Kladnoer Phosphat iibertraf teilweise in der Wirkung 
das Superphosphat, dagegen war gefalltes Kalkphosphat weniger wirksam. 

Rohammoniak-Superphosphat, nach BOLTEN &; WANKLYN (D. P. 
16788) erhalten, indem das von Theer befreite Leuchtgas durch Superphos
pbat streicbt, ist ein dunkelgriines oder sch warzes Product, annahemd neu
tral nnd von penetrantem Gemch. Die urspriinglicb lOsliche Phosphorsaure 
des Snperphosphates ist in den sogenannten pracipitirten Zustand iiberge
gangen. Der Ammoniakgehalt betragt nach H. BUNTE 7'5 Proc., der Rho
danammoniumgehalt nach WOLLNY (Ctrbl. Agric. cbem. 1884, 167) 0'7 bis 
etwa 1 Proc. Nach letztem Verf. iibt das Rohammoniaksuperphosphat mit diesem 
Rhodangebalt in den fiir andere Superphospbate iiblichen llIengen auf's }1'eld 
gebracht im allgemeinen diesel be Wirkung aus, wie rhodanfreie Ammoniak
Superpbosphate von demselben Gehalt an Stickstoff und Phosphorsaure. 
Gras, besonders aber Kartoffeln und Mais erwiesen sich jedoch als sehr 
empfindlich gegen Rhodanammonium. 

Nach D. P. 27076 werden von LUDWIG MONO in Northwich zur Darstel
lung von Ammoniak-Superphosphat Knocbenmehl, gemahlene Phos
phorite oder andere schwer liisliche Kalkphospbate mit saurem schwefel
saurem Ammoniak in solchen Quantitaten versetzt, dass die freie Saure 
des sauren schwefelsauren Ammoniaks zur Ueberfiihrung der Kalkphosphate 
in liislichen phosphorsauren Kalk ausreicbt. Hierzu geniigt entweder illniges 
Mischen der fein gepulverten Materialien, oder ein Vermahlen mit wenig 
Wasser und Zerkleinern des erhaltenen Productes. 
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Knochcnmchl. KONIG (Cbem. Z. 1884,503) bat Knocbenmehl von 

mit Benzin enifetteten Knochen armer an Fett und etwas reicber an 

Stickstoff und Pbosphorsaure gefunden, als das nach dem alten (ubrigens 
immer mebr zurucktretenden) Dampfungsverfabren erbaltene. Ersteres ist 

daher als Dunger wertvoller. 
Nach WAGNER (Ctrbl. Agric. chern. 1883, 563) entbalten die Knochen

ill e hie des IIandels im Mittel 3'2 Proc. Stickstoff neben ca. 20 Proc. Phos
phorsaure. Bei dem gewobnlicben Entfettungsverfabren geben stickstoff
haltige Stoffe der Knocben verloren. Bei der Extraction des Fettes mit 
Lusungsmitteln, z. B. Benzin, tritt dagegen kein Stickstoffverlust ein, so 

dass bier Mehl mit 41/2 bis 5 Proc. Stickstoff erbalten wird. 
Verarbeitung yon Entpllospllorungsschlackcn. Der SCIIEIBLER'scben 

Herstellung von B i P h 0 s P hat aus den THOMAs-Schlacken stellen sich manche 
Scbwierigkeiten entgegen. Es eignet sich nicht jede Entpbosphorungsscblacke. 
Aueh enthalten die Eisenarten oft weniger Pbospbor, als fiir das THOMAS

GILCIlRIsT'scbe Verfabren erforderlich ist, so dass man sogar bei der Verar
beitung schlesischer Erze Koprolitben zusetzen musste. Es sind in Ober
schlesien und anderswo die Scblacken bei weitem nicbt so pbospborsaure
haltig, wie man angenommen. Statt 16 findet man meist nur 9 Procent. 
Ferner macht die Ungleichartigkeit in dem Gehalt an Phosphorsaure, Eisen

oxyden etc. eine Sicbtung- und Auswahl VOl' der Verarbeitung notig. Bei 

dem Betriebe in Stolberg machte die liislich werdende Kieselsaure sebr er
heblicbe Schwierigkeiten. Es ist auell jetzt keine so grosse Menge Salzsaure 
disponibel, wie fiir Verarbeitung der THOMAS - Schlacken erforderlich ware 
(jahrlich 3 Million en Centner Salzsaure). Immerhin scheinen die Schwierig
keiten des Verfahrens im allgemeinen iiberwunden zu sein. (Chern. Ind. 
1884, 181.) 

SCHEIBLER hat sein Verfahren zur Verarbeitung der Entphosphorun gs
s c h la ck e n behufs Zerlegung derselben in E r d p h 0 s p hat e und mangan
reiche Eisenoxyde*) nach D. P. 25020 so abgeandert, dass die Schlaeken 
nieht vorher zerkleinert, sondern direct in Stiicken geriistet werden, wobei 
die Oxydule des Eisens und Mangans in Oxyde, bezw. Oxydoxydule iiberge
fubrt werden. Diese Stiicke werden der Einwirkung von Wasser oder Wasser
dampf unterworfen. lndem sich Kalkhydrat bildet, zerfallen die geriisteten 
Sehlackenstiieke in ein ausserst feines Pulver, das dann mit Sauren behan
delt wird. 

Bei dem Verfahren zur Gewinnung von B i - u nd T rical ci u m ph os -
ph at aus Phospbatlusungen mit Calciumsulfhydrat von DE BOUQUET in Mar

seille (D. P. 25151) lasst man die Calciumsulfhydratliisung in die salzsaure 
Phospbat.liisung in feinen Stralen einstriimen. Es bildet sich ein Nieder

schlag von Bicalciumpbosphat. Setzt man von der Sulfbydratlosung bis zur 
freien alkalischen Reaction hinzu, so wird Tricalciumphosphat gefallt. Das 

'J Techn.-chern. Jahrb. 1884, S.438. 
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Calciumsulfhydrat kann man aus den Riickstanden des LEBLANc'schen Soda
processes gewinnen. 

Ein Verfahren zur Reinigung uud Aufschliessung von sch wefel- und 
phosphorhaltigen Schlacken und sonstigen Phosphaten ist von A. FRANK 
(D. P. 27106) angegeben. Die Schlacken und sonstigen Phosphate werden 
im feurigfliissigen oder im erstarrten, aber fein zerteilten Zustande mit einer 
concentrirten Lasung von Chlormagnesium behandelt. Dabei zersetzen .sich 
die in dem angewendeten Material enthaltenen Schwefelverbindungen unter 
Bildung von Schwefelwasserstoff, desgleichen setzt sich der in der basischen 
Schlacke enthaltene ungebundene Kalk mit Chlormagnesium zu Magnesia 
und Chlorcalcium urn, wodurch indirect eine leichtere Laslichkeit von den in 
der Schlacke enthaltenen Phosphaten bewirkt wird. Die auf diese Weise be
handelten ~raterialien kiinneu dann nach bekannter Methode weiter auf
geschlossen werden. 

Zur Fabrikation von Phosphaten wird von W. SIDNEY GILCHRIST THOMAS 
und THO~l. TWYNA~l in London (Eng!. P. 438 vom 26. Januar 1883) die 
Schlacke aus dem basischen Process fein gepulvert, gerostet, urn das Eisen
oxydul in Oxyd zu verwandeln und mit Salzsaure behandelt. Wenn nicht 
geniigend Eisenoxyd vorhanden ist, urn mit der vorhandenen Phosphorsaure 
Phosphat zu bilden, so wird solches in Form von Puddelschlacken zugesetzt. 
Das Eisenoxydul kann auch durch Chlor, Braunsteinzusatz, Luftinjection in 
die Liisung hoher oxydirt werden. Aus der abgezogenen Losung wird dann 
durch Kalk Ferriphosphat gefallt. Das ausgewaschene Phosphat wird ge
trocknet und durch Schwefelsaure zersetzt. Das Ferrisulfat scheidet sich 
aus der sauren Lasung ab und wird abfiltrirt. Aus dem FiItrat soli die 
Schwefelsaure durch Destillation entfernt werden, oder dasselbe soli an 
Stelle von Schwefelsaure in der Superphosphat-Fabrikation gebraucht werden. 
Das Ferrisulfat soli auf Eisenoxyd und rauchende Schwefelsaure verarbeitet 
werden. 

Zur Darstellung von Superphosphaten mit variablem Phosphorsaure
gehalt aus Schlacken des Eisenentphosphorungsprocesses und aus natiir
lichen Phosphaten werden von RUD. SCHLIWA in Dortmund (D. P. 27924) 
die griiblich gepulverten Rohmaterialien mit so viel englischer Schwefelsaure 
versetzt, urn die gesamte Phosphorsaure frei zu machen. Die Masse wird 
mit Wasser ausgelaugt und die verdiinnte Phosphorsaure vom Riickstand ge
trennt. Aus letzterem entfernt man durch Behandeln mit Konigswasser und 
Auswaschen samtliches Eisen und Mangan, fugt ihn je nach Bediirfnis zu 
der erbaltenen verdiinnten Phorphorsaure und trocknet das Gemisch. 

Stickstoft'diinger. Getrocknetes Blut ist nach PETERMANN (Ann. 
agron. 1883, 241) als Diingemittel nahezu ebenso wertvoll als Chilisalpeter. In 
der Wirkung folgen dann absteigend: geloste Wolle, rohe Wolle, Ledermebl. 

Ueber den Wert verscbiedener Formen stickstoffhaltiger Verbin
d ungen fiir das Pflanzenwachstum und den Einfluss derselben auf die Zu
sammeusetzung des Hafers, MARCKER (C.-B!. agric.-chem. 1883,584). Chili-
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sal peter steht in erster Linie. Hornmehl liefert Pflanzen von nahezu 

ebenso kraftigem Wuchs, iibertrifft den Cbilisalpeter in del' Strohbildung. 

Die Ernte war abel' 14 Tage spater. Hornmehl wird aus Hornabfallen 
durch Behandeln derselben mit gespanntem Wasserdaplpf hergestellt, es ent
halt ca. 12 Proc. Stick stoff. S c h we f e I s a u I' e sAm m 0 n i a kist weniger 

wirksam als Chilisalpeter. B I u t m e hI wird in den grossen Schlacht
hansern erhalten durch Eindicken des Blutes. Es enthalt 12 bis 13 Proc. 
Stickstoff. Die Wirkung ist schwacher als beim Hornmehl, sonst ahnlich. 
Ge d am p ft e s K no chenm e hI wirkte gut. F ermen ti rte s ged. Kno chen
me h 1. Zur Herstellung wird Knochenmehl mit faulenden tierischen Fliissig

keiten massig stark befeuchtet und bei massiger Warme einem Garungs

process iiberlaJsen. Die Eiweissstoffe werden dabei zersetzt, ihr Stick
~toft· geht in Ammoniak, Amide und andere den Pflanzen zusagende und 

von Ihnen schneller assimilirbare Verbindungen iiber. Del' Kiirneransatz 
war etwas geringer als bei unfermentirtem Knochenmehl, der Strohwuchs 
bedeutender. 

Fermentirtes Blutmehl, welches wie das vorstehende hergestellt 
wird, gab eine recbt giinstige Ernte. Led e I' me h I wirkt ausserst wenig, 
fermentirtes Ledermehl wirkt etwas bessel'. In Bezug auf die quan
titative Ernte werden dreiGruppen unterschieden: a) Hornmehl und Chili
salpeter, b) Blutmehl fermentirt, schwefelsaures Ammoniak, ged. Knochen
mehl fermentirt, ged. Knochenmehl, Blutmehl, c) Ledermehl fermentirt, Leder
mehl, stickstofffrei gediingt. Die Wirkung nimmt mit der Reihe abo In 
Bezug auf die R e if e werden auch drei Gruppen unterschieden: a) Reife zur 
normalen Zeit: Chilisalpeter, schwefelsaures Ammoniak, Ledermehl und stick
stofffrei gediingt, b) etwas verzogerte Reife: ged. Knochenmehl, ged. Knochen
mehl fermentirt, Ledermehl fermentirt, c) bedeutend verzogerte Ernte, un
regelmassig ausgereifte Pflanzen liefernd: Hornmehl, Blutmehl und Blutmehl 
fermentirt. - Das Ledermehl wirkt nicht nur im ersten Jahre schlecht, son
dei'll zeigt auch im zweiten Jahre keine nennenswerte Nachwirkung. Verf. 
spricht ibm und auch dem fermentirten fast jede Wirkung abo 

Kalisalze. Nach KETTE-JASSEN (C.-B1. Agric.-chem. 1884, 355) brachte 

sowol Krugit, wie Kainit eine bedeutende Verminderung des Starke
gehaltes der Kartoffeln hervor. 

MARCKER (Magdeb. Ztg. 1883, 305; C.-B1. Agric.-chem. 1883, 598) empfiehlt 
als Einstreumaterial in Stallen von den Stassfurter Salzen besonders 
den Polyhalit und Krugit, wei! diese wesentlich aus Sulfaten bestehen, 

wahrend die an Chloriden reichen Carnallit und Kainit einerseits dadurch 
Schaden verursachen, dass das aus Ihnen in del' Nasse frei werdende Cblor
magnesium sehr hygroskopisch ist, das Abfliessen grosser Fliissigkeitsmengen 
bedingt, atzend wirkt, Klauenentziindungen hervorruft, die Kleider und das 

Schuhwerk des in den Stall en verkehrenden Personals bescbadigt und an
dererseits Chloride in den Diinger bringen, die fiir Zuckerriiben und Kar
toffeln (nicht fiir Getreidearten) schadlich sind. 
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SchwefeIsaure. Die Diingung mit S c h w e f e I s a u r e, welche von SCHRODER
Berlin empfohlen wird, ist nach FRESENIUS, STOCKS und einem ungenannten Ver
fasser (C.-BI. Agric.-chem. 1884, 161) nicht zu empfehlen, da sie entweder wir
kungslos war oder be\ geringem Mehrertrag die Kosten nicht deckte. Zu dem
selben Resultat kommt v. ZEDTWITZ das. S. 413. 

Compost. Amsterdamer Com po s t d ii n g e r von 1882 enthielt nach 
MAYER (C.-BI. Agric.-cbem. 1883, 564): 17'4 organ. Stoffe, 0'8 Stickstoff,21'3 
Asche, 0'7 Phosphorsaure, 0'4 Kali, 61 Wasser. Aehnlich war Groninger 
Compostdiinger. 

Strassenkehricht aus Breslau, zur Compostbereitung benutzt, 
entbalt nach HOLDEFLEISS 0'4 Stick stoff , 0'27 Phosphorsaure, 0'3 Kali, 
3'58 Kalk (C.-BI. Agric.-cbem. 1883, 849). 

Allgemeines. Zur Ausbildung der Diingerlehre, von PAUL WAGNER 
und Schiilern, eine wichtige Arbeit (C.-BI. Agric.-chem. 1883, 729, 798). 

MAGERSTEIN CC.-BI.Agric.-chem.1884, 281) das Volumgewicht einiger 
Diingemittel. 

Ueber Diingerschwindel (C.-BI. Agric.-chem 1883, 590). STUTZER 
bat gefalscbten Guano, aufgescblossenen Guano, Knochendiinger (Knochen
mehl) untersucht (anscheinend von THEODOR KUPPER in Kiiln fabricirt). 

Die "Kieselsaure-Poudrette" der Fabrik LAUBEGAST-Dresden wi·d von 
REICHARDT als ziemlich wertlos gefunden, wah rend der "Prima-Kraft-Guano'" 
von NIEsE-Hanerau nach EMMERLING kaum den halben Wert hat. Die beiden 
letzten Diingersorten enthalten in Kali bezw. Natriumcarbonat liisliche Kiesel
saure, die ohne Wert ist, da die Ackererde genug davon besitzt. - Es wird 
dann noch auf ein schwindelhaftes Diingemittel von DELEUIL hinge wiesen. 

II. Stadtische und gewerbliche Abfallstoffe. 
Stiidtische Abfallstoffe. Grund - und Erfahrungssatze fiir die iiffent

Hche Reinhaltung der Grossstadte und die rationelle Verwertung der 
stlidtischen Auswurfstoffe von ALEX. MULLER (C.-BI. Agric.-chem. 1883, 707). 

Poudrette. WEIGELT u. ENGLER berichten iiber die P oud re tte be rei tung 
von BUHL & KELLER in Freiburg LIB. (C.-Bl.Agric.-chem. 1883,819). Die Fabrik 
wendet das der Soc. anon. des Products chimiques du Sud-Ouest patentirte 
Verfahren (s. d. Z. V., 439) an, jedoch mit der Modification, dass statt des 
zur Desinfection anfangs benutzten schwefelsauren Zinks neuerdings Mangan
cbloriir verwendet wird, da dessen Unschadlichkeit fiir das Pflanzenwachstum 
keinem Zweifel unterliegt. Die in Tonnenwagen den Senkgruben entnomme
nen Auswurfstoffe werden in gewiilbte Arbeitsgruben entleert, dann in gross en 
Jiegenden Cylindern auf chemischem Wege (durch Kalk und Manganchloriir) 
desinficirt und geschieden. Die abgesetzten festen Bestandteile werden ab
gepresst, die Presskuchen an der Luft getrocknet und gemahlen. Die Fliis
sigkeiten werden unter Kalkzusatz durch Einleiten von Wasserdampf abdestil
lirt; das Ammoniak wird in Schwefelsaure aufgefangen. Die abdestillirten 
Wasser werden iiber Torf filtrirt und in Senkgruben fortgelassen. Man ge-
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winnt 1) Pourdettekuchen, 2) schwefelsaures Ammoniak, 3) Filtertorf. Ersterer 

wird vermahlen und mit schwefelsaurem Ammoniak, ev. auch mit schwefel

saurem Kali versetzt. 
Nach ENGLER (Ctrb!. Agric.-chem. 1884, 411) ist die Ausbeute an 

Ammoniak bei dem Verfahren von BUHL & KELLER in Freiburg i. B. 

infolge verbesserter Destillationsapparate in letzter Zeit wesentlich in die 

Hohe gegangen und bleibt nul' wenig hinter der theoretischen zuruck. -

Die Scheidung der festen Teile der Facalien mittelst Manganlauge hat 
sich bewahrt und wird dauernd durchgefiihrt. - Die Poudrette enthalt neuer

<lings 2'1 bis 3'0 Proc. Stickstoff (in der Trockensuhstanz), d. i. rund 1 Proc. 

weniger als friiher. Diese Abnabme ist dadurch veranlasst, dass die Fakalien 

vor ihrer Verarbeitung langere Zeit in den Gruben aufbewahrt werden als 

friiher, mithin mehr stickstoffhaltige Stoffe sich zersetzen und mehr Ammoniak 

gebildet wird, nnd ferner dadurch, dass grossere Mengen Kalkschlamm aus 

den Destillirapparaten der zu filtrirenden Fakalmasse zugesetzt werden. Der 

Phosphorsauregehalt der Poudrette ist der alte geblieben. Die Abwasser 

zeigen jetzt gleichartigere Beschaffenheit und enthalten in 1000 TIn. 121/2 
bis 151/2 TIe. festen Riickstand, wovon 3'2 bis 4'7 Gliihverlust. Del' Ammoniak

gehalt der Abwasser betrug 0'02 Proc. Das Abwasser wird in Senkgruben 

abgelassen, eine Verschlecbterung des Grund wassers, bez. der Brunnen in 

den nachstgelegenen Ortscbaften ist nacb zahlreichen analytiscben und mikro

skopiscben Untersuchungen des Verf. bisher nicbt eingetreten. - Zur Ge

winnung von Am m 0 n i a k aus Facalien bat C. H. SCHNEIDEB in Freiburg i. B. 

(D. P. 21252) Apparate angegeben. Dieselben bestehen aus Klarbehaltern 

zum Absetzen und aus Destillationsapparaten zum Abdestilliren des Ammoniaks 
von der geklarten Fliissigkeit. 

Harn und Excremente werden nach RICKMAN & THOMPSON in London 
(Engl. P. 3305, 1882) dadurch zur Gewinnung von Ammoniak nutzbar 

gemacht, dass man sie mit in Faulnis befindlicber OcbsengalJe (Mucin) in 
Garung versetzt und dann bei niederer Temperatur abdestillirt. Das sich 
@twickelnde Ammoniak wird mit Saure absorbirt. 

Zur Bereitung von Reagentien fiir die Behandlung von Abfallstoffen 
wird nach SILY,AR & SLATER in London (Eng!. P. 1144 vom 3. Marz 1883) 

rohe Thonerdesulfatlosung mit Chlorcalcium gefallt. Die Losung des Eisen
und Thonerdechlorids dient zur Behandlung' der Abfallstoffe. - Der thonerde

haltige Niederscblag, der dlll'ch Behandeln von Abfallfliissigkeiten mit diesem 

Reagens oder durch ein anderes Thon odeI' Thonerdesalze benutzendes Ver

fahren erhalten wird, wird langere Zeit mit Salzsaure odeI' Schwefelsaure in 

Beriihrung gebracht, urn wiedel' eine 'rhonerdelosung zu geben. 

FiItrirmaterialien. OWEN BOWEN in London erMlt nach Eng!. P. 2086 vom 

3. Mai 1882 ein Material, welches zum Filtriren von Abflusswassern 

dienen soli, durch Vercokung von Cannelkohle, welche mit Thon vermiscbt ist. 
HEBER in Bremen (D. P. 26717) stellt eine sebr porose Schwelkohle 

aus Abfall von sogenanntem Streutorf her, indem er das Material mittelst 
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Scbnecken durcb erbitzte Cylinder fiibrt und eventuell noch heiss zu Ziegelu 
presst. Die so gewonnene Torfschwelkoble wi I'd in Verbindung mit Streutorf 
odeI' obne letzteren zur EnWirbung, Desinfection und Reinigung von Fabrik
abwassern, Abgangen von Scblachtbausern und abnlicben Anlagen verwendet. 
~Iit dieser Desinfection und Filtrirung kann eine Bebandlung del' Abw3&Ser 
mit Fallungsmitteln verbunden werden. 

Zur Bereitung von Diingerpulver aus hal bfliissigen Dungstoffen 
benutzt FARMER in Salford, England, nach D. P. 23257 ein ScbHig'erwerk, 
das durcb Wasserdampf gebeizt. wird. 

JULIUS SWIECIANOWSKI in Warschau (D. P. 23720). Tro c k en a p para t fiir 
Facalien. .A ist das Reservoir, aus zwei concentriscben Gefassen bestebend, 

Fig. 206. 
von denen das Innere 
an seinen Wandungen 
durchlOcbert ist, damit 
der fliissige Teil del' Fa
calien (Urin) aus b durch 
Robr c in das Filter
gelass B iiber die Torf
filter f als reiues Wasser 
purch Rohr 0 abfliessen 
kann, wah rend die festen 
Teile (Kot) durch Rohr 
d in die Pfannen 1, 11, 
III des Of ens G mit 
doppeltem Boden 9 gl 
gelangen. In dem un
teren durch Boden k ab
getrennten Teile desseI
ben Hegen die Feuerung, 
Ziige und Rohre h, in 
denen Luft erhitzt wird, 
die von dort uber die 

Pfannen streicbt, die Facalien trocknet und mit Gasen und Feucbtigkeit be
laden zusammen mit den aus dem Filter B kommenden und durch Robr hI 
abgefiihrten Gasen durch Robr i unter den Rost F gefiihrt wird. 

A. Freiberr VON PODEWILS in Mlincben beschreibt in D. P. 21745 Ver
fahren und Apparate zur Abdampfung und Trocknung von Fliissigkeiten. 

Del' Apparat zur Trennung der fliissigen und festen Bestandteile der 
Abwasser von H. F. WALUfANN in Riithnick bei Herzberg i. Mark (D.P. 23915) 
besteht aus unter Wasser liegenden Cylindern, deren durchliicberte, aus
einanderklappbare Doppelwande behufs Filtration der Abwasser mit Torf ge
fiillt sind. Die Trocknung bezw. Gewinnung der in den CyHndern abge
lagerlen, {esten Bestandteile erfolgt durcb schnelle Umdrebung der in besondere 
Lager gelegten Cylinder unter eventueller Durcbleitung eines Luftstromes. 
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Zum Entfernen cler an den Wanden yon Centrifugen zum Reinigen von 

Abwassern sich anselzenden Sinkstoffe ordnet H. BETCHE in Berlin (D. P. 

24801) in den Centrifugen Schaber an, welche in gleicher Richtung wie die 

Centrifuge, jedoch mit einer anderen Geschwindigkeit als diese rotiren. 

LUDWIG KLElr-; in Charlottenburg (D. P. 22375) wendet Filter fiir A b -

wasser an, in denen dio Filtermaterialien auf Tragern liegen. Urn die Ab

wasser vor der Filtration mit Fallungsmittein zu vermischen, ist an dem 

Saugrohr der die Abwiisser in das Filter hebenden Pumpe ein Rohr an

geordnet, welches dem Saugkorb die Chemikalien zufiihrt. Innerhalb und 
ausserhalb des Sau,gkorbes liegen Riihrwerke. 

Um die Abwasser durch die Beriihrung mit Luft zu reinig-en, bringt 
J. WEIG in Dortmund (D. P. 23061) an der Zuleitungsrinne der Filteranlage 

um horizontale hohle Achsen drehbare Reactionsriider an, durch welche das 

Wasser auf das Filter fliesst. Ausserdem sind in dem Filtermaterial Luft

zufiihrungskanale angeordnet, durch welche mittelst Ventilatoren Luft in das 
Filtermaterial eingepresst wi rd. Zum Reinigen des letzteren sind in dem

selben Wasserspiilrohren angeordnet. 

Gewerbliche Abfallstoife. STORP, KONIG, BOHMER, COSACK, WEIGMANN 
(Ctrb!. Agric.-chem. J884, 76). Einfluss von Kocbsalz-, Zinksulfat-, 

Eisensulfat-haltigen Wassern auf Boden und Pflanzen. Die ge

nannten Salze kommen durch Zechen- und Salinenwasser, Hiitten, Schwefel

kiesgruben, Drabtziehereien, (sowie aucb bei einer Anzahl von Desinfections

verfahren) in Biicbe, Grundwasser etc. Verf. finden, dass das Kochsalz und 

das Zinksulfat der Vegetation 1. direct als Gifte schad en, und dass 2. durch 
die Salze die Pflanzennahrstoffe des Ackerbodens ausgelaugt werden, so dass 

ein Wasser, welches 1 g Chlornatrium im Liter enthalt zur Berieselung nicht 
verwendet werden darf, ein Rieselwasser, welches Zinksulfat entbalt, aber 
unter allen U mstanden zu verwerfen ist. Aucb das Eisensulfat wirkt, wenn 
es in irgendwie nennenswerter Menge in einem Rieselwasser vorbanden ist, 
mit der Zeit einerseits bodenauslaugend und andererseits bodenverscblemmend 

und versauernd. 
Die Zusammensetzung einiger industrieller Abwasser, KONIG (Ctrb!. 

Agrie.-ehem. 1884, 352). 
LINDET, die industriellen Abfallstoffe tierisehen und pflanzlichen 

Ursprunges (Journ. de l'agrie. 1883, Nr. 22 ff.). 

Ill. Analytische Verfabren. 
Phosphorsiiurebcstimmung. STUTZER in Bonn (Cbem. Ind. 1884, 37) 

will in Phosphaten die" bodenlosliehe" Phosphorsaure als wertvolle 

Substanz bestimmt wissen. Unter bodenloslicber Pbospborsaure sollen aile 

diejenigen Formen von an Kalk, Eisen, Tbonerde etc. gebundener Phosphor
saure verstanden werden, welcbe infolge ihrer pbysikaliscben oder ehemiseben 
Besebaffenheit fahig sind, der Pflanzen wurzel als Nabrstoff zu dienen. Die 
Bestimmung soll annahemd anzugeben baben, wieviel Phospborsaure inner-

Biede rmann, Jahrbucb VI. 26 
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balb einer kurzen Zeit nacb der Diingung durcb die Pflanzen wurzel von 
diesem oder jenem Pbospbatdiinger assimilirt werden kann. Das Resultat 
bangt ausser von der cbemiscben Beschaffenbeit, aucb von der mehr oder 
weniger feinen Zerteilung des Pbosphates abo Verf. benutzt eine 1 proc. 
Citronensaureliisung. Er findet, dass von 100 Gewichtsteilen Pbosphorsaure 
von der Citronensaure geliist werden, bei Canada-Phosphat 4 TIe., bei Aruba
Phosphat 17 Tie., bei Phospborit 14-22 TIe., bei Malden-Guano 17-25 TIe., 
bei Carolina-Phosphat 21 TIe., bei rohem Mejillones-Guano 38 Tie., bei robem 
Knochenmebl 26-38 TIe., bei robem .Fisch·Guano 46-81 Tie., bei sogen. 
gedampftem Knochenmehl (resp. entfettetem) 39-75 TIe., bei amerikanischem 
Fleischknochenmebl 57 TIe., bei amerikaniscbem l!'leischdiingemehl (Fray
Bentos-Guano) 67 TIe., bei fermentirtem KnochenmebI 70 TIe., bei Poudrette 
(nacb LIERNUR) ca. 70 TIe., bei rohem Peru· Guano (jetzt im Handel vor
kommender Waare) 66-76 Tie., bei rohem Peru-Guano (alterer Qualitat) 
86 Tie., bei pracipitirtem pbosphorsaurem Kalk 82-94 TIe. Die analytiscben 
Ergebnisse stimmen mit den ill der Praxis bei Diingeversuchen gemachten 
Erfabrungen iiberein, indem sich die Phosphatdiinger, deren Phosphorsaure 
ziemlich leicht in 1 proc. Citronensaure Iiislich ist, als vortreffliche Diinge
mittel bewahrt baben, obwol ihre Phosphorsaure in Wasser nur wenig oder 
gar nicht geliist werden kann. Die Methode Iasst sich auch bei Superpbos
phaten anwenden. Man findet, dass bei denselben bis 51/2 Proc. Phosphorsaure 
mehr bodenliislich, als wasserliislich ist. 

GASSEND & CAMPREDON, uber die Bestimmung der zuriickgegangenen 
Phosphorsaure (Ann. agron. 1883, 266). Del' direct erhaltene Nieder
schlag von Ammonium-Magnesiumphospbat enthalt Kieselsaure beigemengt, 
wodurch die Resultate bis 1 Proc. zu hoch werden. 

HUSTON (Chern. News, 38, 25) liber die in wechselnden Zeiten von 
Ammoniumcitratliisung aus Knochenmehl aufgeliisten Phosphorsaure
Mengen. 

Nach TAUBER (Landw. Versuchsst. 28, 333) ist bei der Bestimmung der 
Phosphorsaure nach del' Molybdanmethode bei del' Fallung und beim 
Auswaschen die Gegenwart von Ammoniumnitrat vorteilhaft. Der Zusatz der 
Magnesiamixtur zu del' ammoniakalischen Liisung der Phosphorsaure muss 
allmalig und unter Umriihren geschehen. Ein Gliihen des Magnesiumpyro
phosphats im Geblase ist meist entbehrlich. 

GRETE, Bestimmung der Pbosphorsaure in eisen- und tbonerde
haltigen Substanzen (Landw. Versuchsst. 28, 467). 

STELLING, Bestimmung der Phosphorsaure in Knochenkohle (Rep. 
anal. Chern. 1883, 61). 

Nach MARCKER (D. landwirtsch. Presse 1883, 404) vermindern die vie 1-
fach zur Verpackung der zu analysirenden Superphosphate henutzten B lee h
b iiehsen den Gehalt. der Proben an liislieher Phosphorsaure, indem sich 
unliisliche Zinn-, Zink- und Eisenverbindungen bilden. Die Verminderung 
betrug in einem Falle 1"43 Proc. liisliche P205. Die Analysenproben sind 
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daher in Glasgefassen oder mit einem indifferenten Lack iiberzogenen Blech

biichsen zu verpacken. 
Stickstoffbestimmung. Vorschlage zu einheitlichen Bestimmungs

methoden der verschiedenen Formen des Stickstoffes von einer Commission 

des Vereins deutscher Diingerfabrikanten (Chern. Ind. 1884, 183). 
EineModification der DUMAs'schen Stickstoffbestimmung beschreiben 

JOHNSON & JENKINS (Chem. News 47, 146). Es wird dabei in das Ende der 
Riihre eine Schicht chlorsaures Kali ge bracht, durch dessen Erhitzen der 
Rest der organischen Substanz verbrannt und das reducirte Kupferoxyd 
wieder oxydirt wird. Das vorgelegte Kupfer hindert das Entweichen von 

freiem Sauerstoff. 
Nach P. WAGNER (Chern. Ztg. 1883, 1475) ist die Stickstoffbestim

mung von GROUVEN fehlerhaft und umstandlich. Verf. empfiehlt die Stick
stoffbestimmung mittelst Natronkalk in einem schmiedeeisernen Rohr und im 

Wasserstofl'strom. 
Bestimmung der salpetrigen Saure und der Salpetersaure, LONGI 

(Gazz. chim. 13, 469 und 482). Die salpetrig)auren Salze werden mit einem 
U eberschuss von in Essigsaure geliistem Harnstoff zersetzt; der sich ent
wickelnde Stickstoff wird gemessen. Salpetersaure Salze werden zunachst 
durch eine salzsaure Liisung von arseniger Saure zu salpetrigsauren Salzen 
reducirt und dann wie diese bebandelt. 

Nach einer anderen Methode desselben Verfassers wird die fr e i e Sa 1-
petersaure durch Zusatz von einem Tropfen einer Liisung von Diphenyl
amin in Schwefelsaure blau gefarbt und bis zum Farbloswerden mit einer 
Liisung von Kaliumzinnsulfat in verdiinnter Schwefelsaure, der man etwas 
concentrirte Salzsaure hinzugefiigt hat, titrirt. 

Bestimmung des Stickstoffs im ohilesalpeter, Salpetersuperphos· 
phat etc. von PAUL WAGNER (Ohern. Ztg. 1883, 1710). Es wird die SCHLiisING
sche Methode benutzt, wonach die Liisung des Nitrates in eine siedende 
Liisung von Eisenchloriir eingegossen und das sich entwickelnde Stickoxyd 
gemessen wird. Die Methode wird nun derart ausgefiihrt, dass man in eine 
griissere Menge der Eisenchloriirliisung zunacbst eine Normalprobe Nitrat, 
dann nach einander eine griissere Zahl der zu untersuchenden Nitrate, 

schliessJich wieder eine Normalprobe einfiihrt und dann die einzeln auf
gefangenen Stickoxydmengen neben einander liber Wasser abJiest, wobei 
Druck- und Temperaturcorrecturen fortfaJlen. 

IV. Antiseptica, Desinfection. 
~IIQUEL (O.-Bl. Agric.-chem. 1~84, 288) bestimmt die antiseptische 

Wirkungskraft verschiedener chemischer Stoffe gegen Bacterien durch die 
von dern Stoffe erforderliche Menge, urn 1 I Ochsenbouillon faulnisunfahig 
zu machen; er giebt eine TabeJle an, der wir folgende Zahlen entnehmen: 

Quecksilberdijodiir 0'025 g, Silberjodiir 0'03 g, Wasserstoffsuperoxyd 
0'05 g, Quecksilberchlorid 0'07 g, Silbernitrat 0'08 g, ohromsaure 0'20 g, 

26* 
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Jod 0'25 g, Chlor 0'25 g, Blausaure 0'40 g, Brom 0'60 g, Salicylsaure 1'00 g, 
~Iineralsauren 2'00 - 3'00 g, Carbolsaure 3'2 g, Kaliumpermanganat 3'5 g, 
Alaun 4'50 g, Tannin 4'80 g, arsenige Saure 6'00 g, Borsaure 7'50 g, Eisen
vitriol 11'00 g, Borax 70'00 g. 

Ueber die Verwendung von Borsaure siehe S. 391: Conserven. 
SCHULZ (C.-B!. Agric.-chem. 1884, 360) hat die antiseptische Wir

kung des Nickelchlorurs studirt. 
REPOND (C.-Bl. Agric.-chem. 1884, 287) empfiehlt das Salicylr esorcin

k e ton als Antisepticum. 
Ueber die conservirende Wirkung von Aether- und Chloroform

dampfen, R. DUBOIS (Journ. Pharm. 7, 394). 
A. FRANK in Charlottenburg (D. P. 25710) wendet als Desinfectionsmittel 

Brom, Chlorbrom oder Jodbrom an, mit welch en porase Massen ge
trankt werden. Diese kommen in Flaschen, aus welchen die sich entwickeln
den Dampfe durch Heberr5hren abgesogen werden. Man kann durch An
bringung von Kautschukballons oder dgl. und Einblasen von Luft auch 
willkiirlich Bromdampf entwickeln. Fiir den Fall, dass, wie in Abfall
rahren, eine Aufwartsbewegung der Luft stattfindet, ist die Flasche 
mit einer nach unten gebogenen Rahre versehen, welche unten eine Trichter
mundung besitzt. 

Von KINGZETT und ZINGLER in London wird nach Eng!. P. 5572/82 ein 
Mittel zum Desinficiren und Geruchlosmachen hergestellt, indem 
Colophonium oder Fichtenharz nebst etwas Campher in Terpentinal unter 
Zusatz von Harz51 gelast wird. Zweckmassig ist es, die Mischung bei 60 0 

mit Luft zu oxydiren oder dies nachher mit dem Terpentin51 zu thun. 
ARTHUR LEHMANN. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Waarengattung. 

an Guano, natiirlichem 
" Superphosphaten 

Einfuhr Ausfuhr 

yom I Yom 1. Juli yom Yom 1. Juli 
1. Januar bis I 1883 bis 1. Januar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 
cember 1883. 1884. cember 1883. 1884 . 

. , 7298441 658625' 17622 1 13277 

. 315637 320233 74524 87931 

XXXI. Gerberei. 

Gerbsto1fe. Die Eichenrindegerb~aure besteht nachETTI (Monatsh. 
f. Chern. 1883, 512) aus zwei K5rpern. 

Der eine K5rper ist die eigentliche Eichengerbsaure, C17H16 09; 
sie ist ratlichweiss, in Wasser sehr schwer 15slich. Der andere K5rper ist 
das PhI 0 b a p hen, C34 HOO 0 17. Dasselbe ist braunrot, in Wasser unliislich 
und kann durch Erhitzen der Eichenrindegerbsaure auf 130 bis 140 0 er-
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halten werden, wobei Wasser abgespalten wird. Das Phlobaphen ist das 

erste Anhydrit der Gerbsaure: es giebt beirn Behandeln mit Schwefelsaure 
noch drei weitere Anhydrite C34H28016, C34 H26 0 15 und c34 H24 0 14. 

Die Eichenrindegerbsaure leitet sich nach Verf. von einern Kiirper ab, 

der aus 2 1101. Gallussaure durch Abspaltung von 1 Mol. Wasser entstanden ist. 

In diesern Kiirper sind dann 3 Wasserstoffatorne dureh Methylgruppen ersetzt. 
Verf. hat noeh eine zweite Gerbsaure isolirt, C20 H20 09. Dieselbe wird 

durch Eisenchloridlosung nicht schwarzblau, sondern griin gefiirbt; sie liefert 
aueh vier verschiedene Anhydrite. 

Zu dieser Arbeit schreibt EITNER (Gerber 9, 231), welcher das Material 

an ET'fI geliefert hat, dass die Rinde, woraus ErfI die Gerbsiiure CI7 H I9 09 

erhielt, rheinische Rinde von der Traubeneiche (Quercus robur) war und 
dass die Gerbsaure C2oH2009 von ungarischer Rinde der Weisseiche (Quercus 
pubescens) starnrnte. 

Wenn EITNER auch die Miiglichkeit nicht ausgesehlossen hiilt, dass die 

Versehiedenheit der Eichenarten auch Verschiedenheit der Gerbsiiuren bedingt 

habe, so stellt er es doch als wahrscheinlieh hin, dass Aenderungen im Dar

stellungsverfahren das abweichende Resultat gegeben haben, da in seinern 

Laboratoriurn jiingst aus Fichtenrinde, die stets einen eisengriinenden Gerb

stoff enthalt, ein eisenbHiuender dargestellt wurde. 

G e r b s ii u r e aus Blattern von Fraxinus exelsior, W. GINTL und FR. 

REINITZER (~Iona.tsh. f. Chern. 3, 745), wurde als C13H 16 07, bei 1000 als 
C26 H30 0 13 zusamrnengesetzt gefunden und eingehend stu dirt. 

Die Rove ist nach STOCKEL (Gerber 9, 174) ein Gallapfel vom. Durch
messer 45 bis 50 mm und 5 bis 51/2 g Gewicht, der wegen seines grossen 
Volumens gepresst wird. Das staubartige Product wird in Sacke ge

stampft oder auch mittelst des darin befindlichen Gurnmis in Ziegelforrn 
gepresst. Der Tanningehalt der Rove-Gallapfel wird irn Minimum auf 27, 
fiir ganz frisch abgenornrnene Waare auf 2::; bis 30 Proc. berechnet. Die 
Rove muss bei Benutzung mit Valonea oder auch mit Fichtenrinde zur Halfte 
versetzt werden, urn ein schiines Leder zu liefern, dessen Farbe nach einem 

Gerbverfahren von 10 W ochen sich hell und sehr schon zeigt. 
LUDWIG STARCK in Mainz (D. P. 23251) stellt ein fas e ri g e s Gel' b mat erial 

d u l' C h T ran ken von Moo s t 0 rf mit concentrirten Gerbstoffextracten her; 

das Material wird dann getrocknet. ~Iit dernselben werden die Hiiute in 

gleichcr W cise, wie mit Lobe, durch Versetzen in Gruben gegel'bt. 

Mitteilungen iiber die Benutzung von Moostorf, del' mit Gerb

losungen irnpriignirt wird, macht STARCK (Ind.-Bl. 1883, 181,223). 
HECHELMANN in Krumbach, Bayern. (D. P. 20347.) Neuerungen an Gerb

fruc h tpu tzm as chine n. 

Gerbstoffextraction. RIEGEL (Gerber 10, 102) hat nachgewiesen, dass 

beirn K 0 c hen unter gewiihnlichem Druck del' Gerbstoffgehalt von Briihen keine 
Verminderung erleidet, dagegen wurde die Farbe der Bruhen durch Kochen 
von Gelb in Rot gezogen. Es ist wahrscheinlich, dass die Farbenveranderung 
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nicht yom Gerbstotf, sondern von anderen Kiirpern hemlhrt. Sie tritt auch 
auf, wenn man bei Luftabschluss kocht. Es kann darum der Extraction in 
der Warme kein Misstrauen entgegengesetzt werden. Dagegen haben EITNER 
und ETTI nachgewiesen, dass Gerbstoff sich bei einem Druck von 2 Atmo
spharen und Temperaturen iiber 115 c zersetzt. 

Ueber die Farbstoffe in den Gerbebriihen, SADLON (Gerber 9, 
255). Verf. ist der Ansicht, dass die Farbstoffe der Gerbesubstanzen dem 
Leder griissere Festigkeit, griisseres Gewicht und geringere Wasseraufnahme
fahigkeit geben. Er hat dann versucht, die dunklen Gerbebriihen durch Re
duction und durch Erzeugung eines Niederschlages von Thonerdehydrat zu 
entfarben, um hellere Briihen zu erhalten. Es traten aber stets grosse Ver
luste an Gerbstoff auf. 

Ax in Siegen (D. P. 24752) beschreibt einen Apparat zum Extrah i ren 

Fig. 207. von Gerbstoffen. Ueber die auf dem Siebboden b 
gelagerte Lohe striimt aus Leitung W heisses Wasser 
durch eine Brause, durchdringt jene, gelangt in den 

Jilg~~~"k."h Doppelboden B und wird, sobald der Kessel ge
niigend Wasser enthalt, durch den Injector J und Rohr 
R wieder in die Rohe gesogen und durch die Brause 
auf die Lohe gespritzt. Um ein Festsaugen der 
Lohe durch den Injector zu verhiiten, liisst man 
durch Ventil VI Dampf eiustromen, welcher die Lohe 
auflockern soll. 1st die Lohe geniigend extrahirt" 
so lasst man das Extract nach Oeffnung des Luft
hahnes h durch Ventil V2 in Ablaufrinne 'I' abo 

Solche Extractionsapparate konnen in rationeller 
Weise zu mehreren miteinander verbunden werden, 
so dass man frisches heisses Wasser auf schon ein
mal extrahirte Lohe und frisch bereitetes Extract 

~~ auf frische Lohe wirken lasst. 
Gerbstotl'bestimmnng. PROCTER hat eine Ver

besserung der LOWENTHAL'schen G erbs toffb es timm ung angegeben (Journ. 
soc. chem. indo 1884, 82; vgl. a. d. J. V., 445). Nach LOWENTHAL wird 
eine Probe mit Chamaleon titrirt, dann in einer zweiten Probe der Gerbstoff 
ausgefallt und auch diese Probe titrirt. Das Ausfallen des Gerbstoffes in 
der zweiten Probe bietet Schwierigkeiten. Verf. eropfiehlt hierfiir Zusatz von 
reiner Gelatinelosung zur Gerbstofflosung, Sattigen mit Kochsalz, Hinzufiigen von 
etwas verdiinnter Schwefelsaure und einem Theeliiffel voll reinem Kaolin. 
Nach kraftigem Schiitteln wird filtrirt. Del' Kaolin reisst deu Tanninleiro, 
sonst abel' keine weiteren durch Chami!:leon oxydirbaren Substanzen nieder. 

Gerbstoffbestimmung nach A. VOGEL (Ztschr. landwirtsch. Vereins 
in Bayern 1883, 479). 1 g Leim wird in 100 cbcm kalt gesattigter Salroiak
liisung unter Erwarmen geliist. Del' Gehalt dieser Losung wird mit Tannin 
ermittelt, darauf wird sie so verdiinnt, dass 100 cbcm = 1 g Tannin sind. 
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4 g des zu untersuchenden Gerbematerials werden mit Wasser angefeuchtet, 

24 Stunden an der Luft stehen gelassen, alsdann dreimal mit Wasser aus

gekocht und auf 300 cbem gebracht. Man versetzt 20 cbcm der kaJten 

Losung mit 20 cbcm Salmiakliisung und Hisst daun so viel der Leimliisung 

zufliessen, als noch ein Niederschlag entsteht. Der Niederschlag scheidet sich 

gut ab, so dass man das Ende der Reaction durch Zusammenbringen eines 
Tropfens der Liisung mit Tanninliisung auf dem Uhrglase gut erkennen kann. 

Zur Bestimmung des Gerb stoffgehaltes von Pflanzenstoffen, ins
besondere der Eichen -, Birken -, Tannen-Rinden, des Quebracho etc., der 
Dividivi, des Gummigutti hat M. PERRET eine neue Methode angegeben (Bul. 
soc. chim. 1884, Bd. 41, 22). Er extrahirt mit Wasser und versetzt mit einer 

Eier-Albuminliisung von bekanntem Gehalt, so lange noch ein Nieder
schlag ensteht. Er erhitzt bis zum beginnenden Sieden und fiigt von einer 
titrirten Aluminiumsulfatliisung hinzu, bis der urspriingJich schwammige 
Niederschlag kiirnig und dicht geworden ist. Der getrocknete Niederschlag 
vermindert urn das Gewicht des gebrauchten Eiweisses und der im ver
brauchten Aluminiumsulfat enthaltenen Thonerde giebt die Gerbstoffmenge. 

SmAND macht in Gerber 9, 210 darauf aufmerksam, dass man bei der 
Gerbstoffbestimmung verschiedene Resultate erhalte, wenn man die Gerb
stoffextracte in der K a It e oder in def War m e mit Wasser aufliist. Man 
findet so Unterschiede bis 3 Proc. Gerbstoff. 

Vorbereitung. Vorkommnisse in der Sommer-, Winter-, ]1'riih
jahr· und Rerbstg erberei (Gerber, 10, 17). Die Felle werden im 
Sommer leicht schwam mig, indem sich bei der warmen Witte rung in der 

Weiche zunachst vie I Leim aus der Raut lost und dann eine Garung ein
tritt, die eine schwammartige Lockerung des Gewebes bewirkt. Es muss 
danim im Sommer die Weiche schneller beendet werden, insbesondere muss 
das erste Weich wasser (das Blutwasser) schnell durch frisches Wasser ersetzt 
werden. Andererseits ist auch bei der Weiche im fliessenden Wasser das 
Schwammigwerden nicht aus dem Auge Zli verlieren, und soli auch hier die 
Weiche, besonders in warmer Jahreszeit und auch bei Rochwassern, wo 
manche Fliisse besonders grosse Mengen von Faulnisfermenten mit sich 
flihren, auf das zulassige Minimum herabgesetzt werden. Durch zu langes 
Weichen werden auch gesalzene Felle leicht schwammig. Man wendet hier 
zweckmassig Flussweiche (2- 3 8tunden), dann ein langsam rotirendes Wasch

fass mit ab- und zufliessendem Wasser an (1/2-3/4 8tunden). - Die 8tro
mung im fliessenden Wasser wirkt durch intensive Reibung auch schiidlich, 

so dass man am liebsten ganz auf die Flussweiche verzichten miichte. -
8chwammiges Leder ist nicht wasserdicht und wenig halt bar. - Auch del' 

"Wasserfrass" gehiirt hierher, wobei Bakterien mitspielen, die insbesondere 
im Schlamm der Wasser vorkommen. Man hat hier neuerdings empfoblen, 
das Wasser durch die Mikromembran-Filter zu reinigen, doch liegen liber 
deren Wirksamkeit noch keine Erfahrungen vor. Der Frass tritt besonders 
da ein, wo der Schlamm langere Zeit an derselben Stelle liegen bleibt. 
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Darum miissen die Haute aus der Weichbriihe verschiedentlich aufgeschlagen 
werden, auch beim Weichen < im Flusswasser zeitweise von dem Schlamm, der 
sich in den Furchen absetzt, rein gespiilt werden. 

Nach ETCHEVERRY in Paris (D. P. 21297) werden die Felle zum Ent
haaren mit auf etwa 80 0 C. erhitztem Wasser statt mit Kalk behandelt. 

Ax in Siegen (D. P. 24008) hat einen Apparat zum Entsalzen, Ein
wei chen und S ch witz en d er Ha ute angegeben. Der Kasten A hat einen 

Fig. 208. dichten Doppelboden B und 
einen der schlechten Warme
lei tung wegen gedoppelten 
Deckel C. An zwei Wanden 
von A sind Leisten D mit 
Einschnitten fur die Slangen 
E zum Aufhangen der Leder F. 
Wist das Wasserzuleitungs
rohr, T eine Vorrichtung, urn 
das Wasser nur aus dem 
oberen Teil oder auch zu
gleich unter dem Boden B ab
zulassen. 

In der Mitte befindet sich 
ein metallisches Doppelrohr 

===~=~""",==<-,=,-,",,,,,,-- L K, welches einen Injector J 
enthalt, dem durch Robr G 

Dampf zugefiihrt wird. L tragt eine Hulse?n, die wenn sie bis an Deckel 
C hochgezogen wird, L nach aussen hin verschliesst, dagegen den Raum 
zwischen Lund K mit dem Raume in K communiciren lasst und, wemi sie 
gesenkt ist, oben den Raum zwischen K und L abschliesst, dagegen den 
Raum in K oben nach A hin freilasst. Urn die Haute zunachst zu entsalzen 
und einzuweichen, wird Hulse m gesenkt und Wasser durch W zugelassen; 
dasselbe steigt in K empor und fliesst uber m nach A. Nachdem A gefullt 
ist, lasst man in dem Maassp, als Wasser zufliesst, dasselbe bei x ausfliessen. 
Urn das Wasser im Winter zu erwarmen, Hisst man in den Injector Dampf 
ein. Sollen die Haute hierauf schwitzen, so stellt man den Wasserzulauf ab 
uud lasst den Oberteil A durch x leer laufen. Urn dann im Winter die 
Temperatur in A auf 10 bis 15 0 zu bringen, hebt man m und lasst Dampf 
in den Injector. Es wird das Wasser unter B in K eingesaugt und er
warmt; es fliesst in L wieder nach dem Raum unter B zuruck. Die Wande 
von L geben dann die Warme an A abo 

Es ist noch ein etwas modificirler Apparat beschrieben. 
Rotgerberei. EITNER bespricht in einer Reihe von Artikeln die Ex

t rae t ge r b e fe i in Anpassung an osterreichische Verhiiltnisse, und zwar 
bei deutschem Brandsohlleder (Deutschleder, Halbsohlleder) (Gerber 9, 99, 
bei FichtenterzeI1 [auch Lohterzen genanntJ 111, l'fundleder 243). 
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Nach EITNER (Gerber 10, 99) kommen T h ran e im Handel vor, die 50-80 
Proe. Vaseliniil enthalten. Das Vaselin ist aber fiir manche Zwecke scbadlich, 

so wenn es sich lim Herstellung einer wenig gescbmierten und hellen Waare 

handeIt. Aueh Zusatze von Harzol werden gemaeht, die einen noeh griisseren 

Betrug als beim Vaselin darstellen, jedoeh am Gerueh zu erkennen sind. 

Amerikanisehe Ledersehmiere besteht naeh der D. Gerber-z:tg. 

1883, 63 im Sommer aus 3/5 Talg, 1/5 Thran, 1/10 Wachs, im Winter aus 

4/5 Talg, 1/5 Thran. Auf 3 kg angefeuehtetes Leder werden 10 kg Sehmiere 

verbraueht, doch geht man betriigeriseher Weise bis auf 26 kg Sehmiere. 

S e i fen s c Ii m i ere zum Einreiben der Fleischseite von braunem Oberleder 

besteht naeh D. Gerber-Ztg. 1883, 32 aus 10 I Wasser, 1 kg weisse Kernseife, 

1/, kg Rindstalg, 1/4 kg Colophon, 1 kg Glycerin, I/S kg Thran oder Vaselin. 

Ueber das Schwarzen von Leder (D. Gerber-Ztg., Ind.-BI. 1883, 
237). Das Leder wird, wenn es nicht schon an sich die Schwarze anneh

men will, mit verdiinnten Losungen von Socia (oder aueh wohl Aetznatroll 

oder Ammoniak), clann mit del' Grundfarbe, einem Auszug von % Elau

holz und 1.'6 Gelbholz, hierauf mit der Schwarze bestriehen. Letztere er

halt man durch Behandeln von altem Eisen mit Gerstenabzug, verdorbenem 

Bier oder Lohbriihe. 

Auffrisehen alter genarbter J u c h t e nl e d e r (D. Gerber-Ztg., Ind.-BI. 

1883, 237). 
Saffian, Maroquill. EpSTEIN in Frankfurt a. M. (D. P. 27033) verfahrt 

zur IIerstellung einer 0 x y d - I mit a tio n auf Leder in folgender Weise. Das 

vorher gefarbte und zubereitete (z. B. gepresste) Leder wircl mit Sehellaek

firnis bestriehen. 
Nach dem 'l'rocknen wird ein zweiter Anstrich von Schellackfirnis ge

macht, cler mit der dem Oxyd entsprechenclen Farbe gefarbt ist. 

Sogleieh naehdem dieser zweite Firnis aufgetragen, wird er an clen er

hiihten Stell en des gepressten Leclers wiecler abgewischt. Der in den Ver
tiefungen bleibende Firnis wird dann halbtrocken mit Wasser angefeuehtet, 

wodureh er matt wirJ. 

HAUSMANN in Homburg v. d. Hohe (D. P. 27352). Zur Herstellung von 

Leder mit zweifarbiger Narbenseite winl auf hellfarbig grundirte ge

narbte Leder eine dunklere Farbe in der Weise aufgetragen, dass die dunk

lere Farbe nur die hervortretenclen Teile der Narbe trifft und den GrunJ 

hell lasst. Das Auftragen gesehieht entweder mit einem mit feinem Flanell 

iiberzogenen Ballen oder einer mit Flanell iiberzogenen Walze. 

Glace-Gerberei und Farberei. Ueber das B rochi r e n der Lamm-, Jahr

lings- wie auch Ziegenfelle werden im Gerber 9, 220, Mitteilungen gemacht. 

Das Versehwinden der Far be oder das to tal e E n tfar b en von G I ac Ii
led e rn bei An wendung von HoI z far ben wird von Gerber 9, 195, darauf 

zuriickgefiihrt, dass man die Farbholzer mit Essig auskoeht. Der Essig wirkt 

schadlich, und wiirde, falls Sauren fiir manehe Effecte nicht zu entbehren 
sein sollten, besser durch Weinstein ersetzt werdeu. Das EnWirben von 
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Mineralfarben wird dadurch erkHirt, dass auch hier zur Losung energische 
Sauren verwendet werden. 

In der Glacelederfarbung eignet sich nach Gerber 9, 162, die 
Bablah besser zur Grundfarbe als die Fichtenlohe. Doch muss die 
Bablahabkochung griindlicb geklart werden, indem man sie lange in gut ver
scblossenen Fassern (wie Wein) ablagern lasst und vorsicbtig abziebt. Zum 
Verdiinnen der Briibe, die gerbstoffreicb ist, muss man gerbstoffarme Sub
stanzen nebmen; besonders eignen sich bierzu der Saft der Hartriegelbeeren, wie 
auch die anderen gebrauchlicben Beerensafte. Die Tone sind wie bei Fichten
lohe, aber zarter, sanfter und besser deckend, ferner kommen hierbei 
Scbweissflecke nicht vor. - Nach S. 171 sind leicht veranderlicbe Farben, 
wie Hollunder- und Heidelbeersaft, Fichtenlobeauszug als Grundfarbe zu ver
meiden. Es lassen sich dieselben Tone, sowobl in Perlgrau-Plonge al,; 
Streichgrau durch die festeren Grundfarben des Hartriegelbeeren
saftes und statt der :Fichtenlohe durch das Bablah haltbar herstellen. -
Um die Wirkung des im Leder enthaltenen Alauns auf den Farbstoff ab
zuschwachen, wird man bei Streichfarben eine Beize verwenden, welche 
den Narben moglichst schliesst, und als solche am besten die reine Urin
beize. Die Farbenauftrage sollen sparsam gemacht werden, dagegen muss 
die zum Nachdunkeln bei grauen Tonen verwendete Vitriollosung nicht 
gar zu schwach gestellt werden, so dass aile auf dem Narben lagernden Farb
teilchen moglichst durch das Eisen gebunden werden. ~Ian verwendet bei 
bellem Grau eine Mischung von Zink- und Eisenvitriol. 

Fiir Hellgrau wird das. S. 257 empfoblen, ausscbliesslich Hartriegel
beerensaft als Grundfarbe zu neh!Den. Zum Mischen lassen sich bier auch 
die Fliederbeeren als Ersatz des Blauholzes vorteilhaft anwenden. Man macbt 
dann nocb Zusatze von Anilinfarben oder Indigcarmin, je nacb der Nuance. 
Die Farbenmischungen sollen nicht zu verdiinnt sein. Als Ueberstrich ver
wendet man Kupferwasser (Eisenvitriol). 

Die Herstellung einiger modernen J<' ar ben ton e auf G I acel e der, beson
ders Gra u, unter Anwendung von Anilinfarben ist Gerber 10, 113 angegeben. 

Chinolinge I b in der Lederfarberei, EITNER (Gerber 10, 3). Dieser 
von der Actienges. f. Anilinfabrikation in Berlin gelieferte neue Farbstoff 
gestattet eine vielfache vorteilhafte Anwendung in der Lederfarberei. 

Lush"ine von FR. und MAX STIASNY in Wien-Leipzig ist nach Gerber 
10, 78 ein Praparat, welches dazu geeignet ist, der Farbe der Glaceleder 
nachzuhelfen und Flecke zu verbessern. 

Eierflecke im Glactlleder werden nach Gerber 9, 281 teilweis durch 
dickgewordenes Fass-Eigelb hervorgerufen. Dem Fass-Eigelb setzt man bis 
20 Proc. Kochsalz, Carbolsaure, schwefligsaures Natron und andere Conser
virungsmittel hinzu. Diese Stoffe schlagen sich in Klumpen nieder, und 
wenn Teile von diesen auf das Leder gelangen, so wird dasselbe fleckig. 

Flecke auf weissen und schwarzgefarbten Schmaschenfellen erwiesen sich 
nach Gerber 10, 5 als Eisenflecke. Das Eisen stammt in der Regel aus 
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dem Mehl, dem vom Mahlprocess Eisenteilchen mechanisch beigemengt sind, 
kann aber auch durch die Denaturirung in das Kochsalz gebracht worden 
sein. Das Mehl wiirde durch Magnete vom Eisen zu befreien sein. 

Flecke auf gefarbtem Glaceleder durch Hingeres Stehenlassen der Farbe 
auf einer Stelle des Leders (s. Gerber 9, 245). 

Maschinen. llIARTIN in Lyon (D. P. 22546) hat eine Maschine zum Ent-
haal'en, Falzen und Ausstollen von Hauten 
beschrieben. Die Walze A ist mit von der Mitte nach 
den Enden spiralformig verlaufenden ~Iessem ver
sehen. Die Walze B tragt ahnlich angeordnete 
Gummistreifen. A bewegt sich zehnmal schneller 
als B. Die Haut wird von Tisch E aus zwischen 
A und B gefiihrt. Auf A sind den Messem paral
lele Gummistreifen a angeordnet, welche im Verein 
mit den Streifen auf B die Haut besser anspannen 
und fiir den Angriff der Messer geeignet machen. 

Fig. 209. 

CERF-LANZENBERG in Paris (D. P. 24015) verwendet zum Glanzend
machen von Leder ein schnell rotirendes Rad a; dassel be hat einen dicken, 
abgerundeten Rand, der mit zwei oder mehr Fig. 210. 

weichen Schichten aus Filz, Flanell, Leder, Kaut

schuk oder einem anderen widerstandsfahigen und 
weich en Stoff bekleidetist. Ein Kasten h umgiebt 
dieses Rad a zum grossten Teil, so dass bei Ro
tation des Rades ein Luftstrom durch die Spal
ten j gegen das gHlnzend zu machende Leder 
getrieben wird, welche Wirkung auch eventuell durch einen Ventilator unter
stiitzt werden kann. 

An Stelle des Kastens h konnen neben Rad a auch Diisen angeordnet 
werden, welche einen durch einen Ventilator erzeugten Luftstrom gegen das 
glanzend zu machende Leder behufs Kiihlung desselben blasen. 

HANNEMANN in Alte Neustadt-Magdeburg (D. P. 23864) beschreibt einen 
S c h abe b a u m fiir Gerbereien mit hohlem Gummicylinder als Arbeitsunterlage. 

ALOIS HARTMANN in Regensburg (D. P. 23861) Frottirmaschine fiir 
Gerbereizwecke. 

VAUGHAN in Peabody (D. P. 24824). Maschine zum Ausrecken und 

Glitten von Lede~ 
MOTZKAU in Neuschonefeld bei Leipzig (D. P. 25140). Lederspalt

mas chi n emit zwei Walzen und hin- und hergehendem Spaltmesser. 
Riickstiinde, Ablaufwiisser. Aus gebrauchter Gerbebriihe und ge

brauchtem oder ausgelaugtem festem Gerbematerial wollen ApPLEYARD in 
Leeds und LONGSHAW in Manchester (D. P. 27585) eine schwarze Farbe 
(Tinte, Wichse) herstellen. Die Stoffe werden mit Aetznatron, bezw. Natron
lauge in del' Wllrme behandelt. Nach dem Filtriren wird die Losung mit 
Eisenvitriol versetzt und del' Eiuwirkung der Luft ausgesetzt. 
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Ausgebrauchte Lohe eignet sich nach Gerber 10, 41 gut als 
Diinger, wenn man sie, um sie rascher in Faulnis zu bringen, in Compost
haufen mit alter Aescherbriihe uud Weichwasser iibergiesst. 

Die Reinigung der Gerberei-Ablaufwasser nach dem System 
SEDLACEK (Gerber 10 S. 76). 

Kunstleder. Nach A. GLATZ in Giengen (D. P. 24177) werden zur 

Herstellung von kiinstlichem Leder Wolle oder halb odeI' ganz wollene 
Filze oder Watteu mit einer ungefahr 250 B. starken Natronlauge impriignirt. 
Hierdurch verwandelt sich die organische Faser in eine hornartige, elastische 
Masse, welche alsdann mitLohbriihe oder einer anderen gerbstoffhaltigen Fliissig
keit gegerbt und hierauf dem Druck einer hydraulischen Presse ausgesetzt wird. 

Zur Herstellung von kiinstlichem Leder wird nach D. P. 23492, 
FELL in New-York, ein aus Faserstoff hergestelltes Vliess mit einem Canevas

streifen auf eine Walze aufgerollt und durch Umbinden von Bindfaden
streifen befestigt. Die Rolle wird in kochendes Wasser und hierauf in eine 
heisse Lasung von Chromleim gebracht. Nachdem sie ganz von dieser durcb

drungen ist, nimmt man sie heraus, liisst sie abtropfen und rollt die Leim
Fasermasse mit dem Canevas auf eine GlasfHiche ab, so dass der Cane vas 
oben liegt. Der Canevas wird dann abgezogen, worauf die Leim-Fasermasse 
durch Trocknen und Belichten unliislich wird. Urn die Haut undurchsichtig 
zu machen, wird sie mit einer Lasung von essigsaurem Bleioxyd und darauf 
mit einer Lasung von Soda und etwas Glycerin behandelt. Die so her
gestellte Kunsthaut kann darauf durch Behandlung mit Gerbstoff gegerbt 
werden. ARTHUR LEHMANN. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt, die 

Einfuhr 
vom vom 1. Juli 

Waarengattung 1. J anual' bis 1883 bis 
Ende De- Ende Juni 

cember 1883. 1884. 

an Holzborke und Gerberlohe .1 598 123 1 6491671 
" Leder. . . . . . .. 38819 37 154 

XXXII. Leim. 

Ausfuhr 
vom 

1. Januarbis 
Ende De-

cember 1883. 

41097 
47650 

vom 1. Juli 
1883 bis 

Ende Juni 
1884. 

46757 
47219 

Knochenleim. Zum Extrahiren von Knochen mit Benzin werden 
die Verfabren von SELTSAM, RICHTERS und LEUNER verwendet. Das Ver
fahren des Letzteren ist nun von BUTTNER in Gummersbach (D. P. 25011) 
etwas modificirt worden; derselbe entfettet die Kno chen, wie nach Patent 
17181, LEUNER, mit einem Gemisch von Wasserdampf und Benzindampf. 
Wahrend jedoch nach Patent 17181 das iiberdestillirende .Gemisch von 
Schmutzwasser und Benzin aus dem Riickflusskiihler wieder auf die Knochen 
fliesst, werden hier Wasser und Benzin durch eine mit Scheidewand ver-
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sehene Vorlage getrennt. Das Benzin Hisst man zuriicklaufen, das Schmutz

wasser Hisst man ab und fiihrt statt dessen reines Wasser in den Apparat 
ein. Es werden so die Knochen vollkommener gereinigt und besser zum 

Leimsieden vorbereitet. 

KONIG (Chern. Ztg. 1884, S. 503) findet, dass die Kno eh enm e hIe, welche 
naeh dem alten Verfabren durch Auskocben mit Wasser entfettet und dann 
gedampft sind, auf 100 TIe. stickstoffhaltige Substanz im lIiittel 14·08 TIe. 
Stiekstoff enthalten; wahrend die mit Benzin entfetteten und dann gedampf
ten Knoeben ein Knoehenmehl geben, das auf 100 TIe. stiekstoffhaltige Sub
stanz 14·S5 TIe. Stickstoff giebt. 

Da reiner Knoehenleim 15-1S Proe. Stiekstoff enthalt, so nahert sicb 
die nach dem Benzinentfettungsverfabren erhaltene Lei m sub s ta n z in den 
Knoebenmeblen mebr dem reinen Leim als die nacb dem alten Verfabren 
erbaltene. Es erscbeint daber wabrscbeinlich, dass mit der erbiibten Fett
extraction (altes Knocbenmebl 9-12 Proe. Fett, neues 2-8 Proe. Fett) aucb 
eine erh6hte Entfernung von sonstigen organiscben niebtstiekstoffbaltigen 
Sebmutzstoffen aus den Knoehen verbunden ist. Zugleich ergiebt sieb eine 
kleine Vermehrung der Leimsubstanz (auf das Trockengewiebt berecbnet) bei 
dem neuen Verfahren. 

H. WEISKE (Zeitschr. pbysiol. Cbem. 7, 4S0) hat gefunden, dass ent
gegen den bisherigen Ang-aben, durch Ausziehen von Knochen, welche vor
her durch Sauren miiglichst von Asche bestandteilen befreit sind, eine 
G1utinliisung erhalten wird, die mit Gerbsaure keinen Niedersehlag 
giebt. Ein soleher entsteht erst, wenn man etwas Salz (NaCI, CaC03, CaS04) 

binzugefiigt bat. Das Glutin, welches aus der bei 35 0 getroekneten Losung 
erhalten war, enthielt 0·S2 Proe. Asche, wahrend gewiihnlicher Leim 3·12 Proc. 
Ascbe und Gelatine 2·43 Proe. Asche geben. 

Hausenblase. Hausenblase verschiedener Herkunft entbalt nacb 
PROLLIUS (Pharm. Centralh. 1883, S. 335) 0·2 bis 3·2 Proe. Asche, IS bis 
19 Proe. Wasser (gewalzte nordisehe Hausenblase enthielt nur 1·5 Proc. 
Wasser), und 0·4 bis 21·S Proe. in Wasser unliisliehe Substanz. Die Aus
laufzeiten wasseriger L6sungen von 1 TI. Hausenblase in 90 TIn. Wasser 
variirten am Viscosimeter zwischen 3S0 bis 507 Secunden, meist ca. 470. 
Unter dem lIiikroskop ist echte in Wasser aufgequellte Hausenblase bei 
:Wfacher Vergriisserung an dem biischelig pinseligen Bau der Fibrillen zu 
erkennen. ARTHUR LEHMANN. 

Statistik. 
1m Deutscben Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt, die 

Einfuhr Ausfuhr 
vom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 

Waarengattung 1. J anuar bis 1883 bis 1. J annar bis 1883 bis 
Ende De- Ende Juui Ende De- Eude Juni 

cember 1883. 1884. cember 1883. 1884 . 

an Gelatine und Leim . 1 17918 I 18SS1 1 35137 I 37718 
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XXXIII. Organische Sauren. 

ADOLI' WECKBR in Heilbronn bat folgenden Apparat zur Essigfabri
k a ti on construirt. Das Essiggut wird vor dem Passiren des Essigbilders 
in einem ver- Fig. 211. schliessbaren Bebalter B mit 
Wasserstands- zeiger D dUrch ein eingebangtes 

Tueh a filtrirt, urn vollstandig klar nach dem Bil-
der zu gelan- gen. Die Spitze F des Ausfluss-
hahnes mundet in eine direct auf den Siebboden 
(Senkboden) S fiihrende verticale Glasrobre G mit 
einem gioeken- formigen Tricbter und kann mit-
telst einer Kork- scheibe K so gestellt werden, dass 

aus dem Tricbtet durcb die Glas
robre, obne deren Wande zu be
riihren, direct auf den Siebboden 
iallt und dadurch ein leise gur
gelndes Gerusch bervorbringt, wel
ches dem bedienenden Arbeiter in 

den meist dunklen Localen der E sigfabriken ein leicht 
erkennbares Merkmal dafiir a bgie bt, ob der Zu.f\ussapparat 
noch in Thatigkeit ist oder sich trotz der vorherigen Fil
tration des Essigguts etwa verstopft bat. In den Oeffnun
gen des Siebbodens S des Essigbilders stecken, in Kork
scheiben leicht verschiebbar, zapfenahnlicbe Einlaufrobrcben 
Emit einer vertical en und einer kleinen seitlicben Bohrung, 

welche zur Regulirung des Niveaus des Essiggutes auf dem Siebboden hoher 
oder tiefer gesteckt werden konnen. (D. P. 25670.) 

CAPITAINE in Berlin giebt folgende Neuerungen an E s s i g b i Ide r n. 

In den Siebboden zur Verteilung des Essiggutes (Maische) werden anstatt 
der iiblichen Bindfaden G1asrohrchen mit feiner Oeffnung eingesetzt. Damit 
nicht durch Verstopfung derselben Storungen des Betriebes eintreten konnen, 
wird die Maische durch ein iiber dem Siebboden Iiegendes aus drei ver
schieden dicken Schichten bestehendes Filter vollkommen klar filtrirt. Ein 

anderer Verteilungsboden besitzt auf der Unterseite zwischen Sieboffnungen, 
welche durch ihre Grosse vor Verstopfung geschiitzt sind, pyramidale Erbo
hungen, von deren Spitzen das Essiggut abtropft. (D. P. 25438.) 

Einen Apparat zum Concentriren und Veredeln von Spirituosen, 
Essig und anderen Fliissigkeiten unter Anwendung von Licht, Warme und 
Luft oder einzelner dieser Factoren hat VICTOR ~IICHAELIS in Luxemburg 
(D. P. 26036) bescbrieben. Ein flacher, aus zwei oder mehreren Abteilun
gen AB bestehender Bebalter zur Aufnahme der zu behandelnden Fliissig
keit tragt eine geneigte Deckplatte C aus Gias, sowie auf deren unterem 
Ende einen einfachen Kiihlkasten D und ist zur Halfte mit porosem Mate-
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rial E, Schwammen, Papiermasse, 
Seegras, Pferdehaaren, W oIle, 

Baumwolle, Hohelspanen oder dgl. 
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Fig.21Z. 

angefiillt, welche Stoffe die Fliis- " _ ~ 

sigkeiten aufsaugen und ihnen eine rfit~::;~~'~"~~~~~~~=f 
grosse Oberflache geben. Wird H 
del' Apparat dem Sonnenlichte oder 
elektrischem Lichte ausgesetzt, so soll del' chemische Einfluss des Lichtes 
veredelnd auf die Fliissigkeiten wirken, wahrend sie durch die Warme gleich
zeitig verdunsten. Die Diinste setzen sich thauartig unten an der Platte G 
an, gleiten als Tropfen die schiefe Ebene hinunter und sammeln sich, durch 

den Kiihlkasten D gekiihlt, in der Abteilung B. 
Soll del' Apparat zur Essigfabrikation benutzt werden, so erhiiit er noch 

Ein- und Austrittsrohre fiir die zur Oxydation des Alkohols erforderliche 
Luft und eine undurchsichtige Deckplatte, da del' Einfluss des Lichtes hier 
entbehrt werden kann. 

Die Erwarmung del' Fliissigkeiten in den Apparaten erfolgt durch Heiz
kasten Hunter dens eiben, welche z. B. mit Pferdemist gefiillt sind, oder 
durch vorherige Anwarmung in einem neben ihnen aufgestellten, durch zwei 
Oirculationsrohre mit ihnen verbundenen Anwarmeofen. 

G. VULPIUS macht darauf aufmerksam, dass del' im Handel vorkommende 
rectificirte H 0 lz e s s i g meist nicht durch Rectification des rohen Holzessigs 
hergestelit, sondern lediglich ein Kunstproduct sei. Echter rectificirter Holz
essig enthait wenig-stens 6 Proc. Essig-saure und farbt sich in kleinen Pro
ben, dem SonnenJicht ausgesetzt, innerhaJb weniger Stunden merkJich dunk
ler. Derselhe muss wenigstens die lOfache Menge Kaliumpermanganatliisung 
entfarben. (Arch. Pharm. 221, 256.) 

Ueber den Nachweis freier Schwefelsaure im Essig siehe E. Po
LAccr (Bel'. 1883, R. 2322 b). 

Ueber Darstellung und Zusammensetzung des kiiuflichen E s s ig a the r s 
macht W. J. OLARK (Pharm. J. and Transact. 1883, 77) nahere Mitteilungen. 

E. HAHN (Pharm. Oentralh. 1883, 327) hat gefunden, dass bei Verwen
dung grauer Gummischlauche zum Abfiillen von Essig leicht Zinkoxyd aus 

dem Schlauche geliist wird. Zum Abfiillen von Essig empfehlen sich daher 
nur viiliig metallfreie (schwarze) GummischHiuche. 

Von ERNST GLANZ in Berlin ist ein Verfahl'en angegebcll worden zur 
Darstellung antiseptischer Fliissigkeiten, welche e s si gsa u r e und a In e is e n
saure Thonerde enthalten. (D. P. 20913.) Die essigsaure beziehungs
weise ameisensaure Thonerde wird durch Wechselzersetzung von schwefel

saurer Thonerde mit den entsprechenden Salzen des Strontiums, die nicht 
wie die des Baryums giftig sind, dargestellt. Auch die Sattigung von Essig
saure und Ameisensaure mit colloidaler Thonerde wird beansprucht. 

Nach JUL. ATHENSTAD'r in Bad Essen bei Osnabriick (D. P. 23444) wircl 
ein Aluminiumacetat Al2 (02 n3 0 2)4 (OH) i, 2 aq in amorpher wasserliislicher 
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Form erhaIten, durch Mischung so concentrirter Lasungen von Aluminium
sulfat und Natriumacetat, dass eine concentrirte Lasung von Natriurnsulfat 
entsteht. Man versetzt eine 50 procentige Lasung von Aluminiurnsulfat 
mit der berechneten Menge festern Natriurnacetat. Beim Stehenlassen 
geht das amorphe Alnrniniumacetat in die krystaUinische unloslicbe ~Iodi

fication iiber. Durch Zumischen von 10 Proc. Calciumhydroxyd zu dern 
amorphen Rohproduct erhalt man trocknes in Wasser liisliches Calcium
Aluminiumacetat. 

Zur Darstellung von Weinsaure giebt L. H. FRIEDBERG (Journ. 
Soc. Chern. Industr. 1883, 279) folgende Vorschrift: Der gepulverte rohe 
Weinstein wird mit verdiinnter Kalkmilch zwei Stunden lang gekocht, mit 
Salzsaure oder Schwefelsaure genau neutralisirt und etwa 12 Stunden stehen 
gelassen. Das FiItrat von dem abgepressten und ausgewaschenen Calcium
tartrat wird zur Gewinnung des Kaliumsalzes eingedampft. Der braune 
Presskuchen von Calciumtartrat wird nochmals mit Schwefelsaure in der 
Kalte zersetzt, die Lasung der Weinsaure filtrirt und entweder zur Krystal
lisation gebracht oder besser nochmals mit Kalk gefallt. Der jetzt schon 
bedeutend reinere Niederschlag von Calciumtartrat wird ausgewaschen und 
wiederurn mit Schwefelsaure zersetzt. Die vom Calciumsulfat getrennte 
Fliissigkeit wird zur Abscheidung des geliisten Calciurnsulfats eingeengt und 
dann der Krystallisation iiberlassen. 

GOLDENBERG verfahrt bei der Priifung des rohen Weinsteins auf den 
Gehalt an Weinsaure (Z. anal. Ch. 1883, 270) nach folgender Vorschrift: 
3 g der gepulverten Substanz werden mit 30-40 cbcm Wasser \lnd 2-2'5 g 
kohlensaurem Kalium 10-20 Minuten lang unter Urnriihren gekocht. Nach 
clem Verdiinnen auf 100 cbcm wird die Fliissigkeit durch ein trocknes Filter 
in einen trocknen Kolben filtrirt. 50 cbcm des Filtrats werden auf etwa 
10 cbcm eingedarnpft, zur Bildung von Weinstein mit 2 cbcm Eisessig ver
setzt und zur Abscheidung desselben 100-120 cbcrn 95proc. Alkohol hin
zugefiigt. Sobald der Weinstein vollstandig ausgefallt ist, was durch starkes 
U rnriihren beschleunigt werden kann, winl filtrirt und der noch feuchte 
Niederschlag sarnt Filter in einer Schale mit Wasser zurn Kocben erhitzt. 
Diese Fliissigkeit wird wie bei der gewohnlicben Weinsteintitrirung mit 

Norrnalnatronlauge austitrirt. 
Eine Methode zur Darstellung der Links-Weinsaure ist von G. GOVE 

(Chern. News 47, 274) angegeben worden. 
Nach Versuchen von THEODOR PUSCH (Arch. f. Pharrn. 22,3157) ist die 

von ATHENSTADT (B. XVII, 217 R.) vorgeschlagene Methode zur Priifung 
der Citronensaure auf Weinsaure,. nach welcher die Weinsaure durch 
Eintropfeln in Kalkwasser erkannt werden soli, nicht brauchbar, weil man 
bei Verwendung einer weinsaurefreien Losung durch Eintropfeln in das 
Kalkwasser ganz ahnliche triibe Wolken erhiilt, wie mit einer 1 Proc. Wein
saure enthaltenden Citronensaurelosung von 0'5 g auf 10 g Wasser. Da
gegen wird folgende ~Iethode empfohlen: 1 g zerriebene Citronensaure wird 
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mit concentrirter Schwefelsaure iibergossen und eine Stunde lang auf 100 0 

erhitzt. Bei Gegenwart von Weinsaure tritt rotbraune Farbung ein. 
B. J. GROSJEAN giebt Beitrage zur Chemie der Wei n s au r e und C i

tronensiiure (J. Soc. Chern. In. 1883, 338). Will man bei der Zersetzung 

cles Calciumtartrats miUelst Schwefelsiiure erkennen, ob Schwefelsaure im 
U eberschuss vorhanclen ist, so setzt man einige Tropfen ciner Chlorcalcium
liisung hinzu. Da die Weinsaureliisung mit Calciumsulfat gesflttigt ist, so 
ist Chlorbaryum als Priifungsmittel ausgeschlossen. Zur quantitativen Be
stimmung der freien Schwefelsaure wircl erst das Calciumsulfat durch Fallen 
mit Alkohol entfernt, dann die freie Schwefelsihire mit einer gesattigten 

Chlorcalciumlosung ausgefiillt. Dieser Niederschlag wird in Salzsaure gelOst, 
urn ihn von mit niedergerissenem weinsauren Kalk zu befreien, unci clann 
clie Schwefelsaure mit Chlorbaryum geflmt. Zur Bestimmung des schwefel
sauren Kalks in weinsauren Salzen verascht man die Salze, oxydirt etwa 
entstandene Schwefelmetalle mit starker Salpetersaure und fallt den schwefel
sauren Kalk mit Alkohol aus. 

Ueber die officinelle Benzoesa ure unci deren Prufung berichtet E. 
SCHAER (Arch. f. Pharm. 220, 425). 

Nach C. LEUKEN (Arch. f. Pharm. 220, 518) muss eine echte aus Siam

harz durch Sublimation bereitete Benzoesaure sich beim Schutteln von 0'1 g 
derselben mit 16 Tropfen einer Natronliisung (1: 4) mit gelblicher bis braun-
Iicher Farbe klar losen; Zusatz von 16 Tropfen 1/2proc. Kaliumpermanganat
Iii sung durfen direct keinen Geruch nach Bittermandeliil hervorrufen; nach 

acht Stunden muss sich in der klaren gelblichen bis grunlichen Flussigkeit 
ein grauweisser bis braunlicher Bodensatz gebildet haben. 

Ein Verfahren zur Darstellung von Zimmtsaure ist von den Farb
werken vorm. IIfEISTER, LUCIUS und BRUNING in Riichst am lIIain patentirt 
worden. IIran last Bensylidenaceton oder dessen Substitutionsproducte ein
wirken auf unterchlorigsaure (unterbromig-unterjodigsaure) Salze. Es tritt 
folgende Reaction ein: 

C6 R 5 • CR: CR. COCR3 + 3 NaOCI = 2 NaOR + CReI3 
+ C6 R 5 • CR: CR. COONa 

15 Tie Bencylidenaceton werden mit einer Liisung von 48 TIn. Brom in 
560 TIn. 4proc. Natronlauge gelinde erwarmt. Nach der Abscheidung des ge
bildeten Bromoforms £alIt man die Zimmtsaure mit Schwefelsaure. (D. P. 21162.) 

Ebenso liisst sich Orthonitrozimmtsaure aus Orthonitrobenzylidenaceton 

darstellen (vg!. D. P. 20255). W. WILL. 

XXXIV. Alkaloide. 

1. Sanerstofffreie Alkaloide. 
Pyridinbasen. R. OST hat das Pyridin als einen stetigen Bestandteil 

des kauflichen Ammoniaks nachgewiesen. Dasselbe Hisst sich aus dem rohen 
Biedermann, Jabrbuch VI. 27 
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Ammoniak isoliren, indem man die fast neutralisirte Flussigkeit der Destil
lation unterwirft, das Destillat mit Salzsaure eindampft, den Ruckstand mit 
Alkohol extrahirt und die alkoholische Liisung mit Platinchlorid versetzt. 
Nachdem der Platinsalmiak auskrystallisirt ist, falIt beim Verdunsten der 
Mutterlauge das Pyridinplatinsalz. Von diesem erhielt der Verf. mehrere 
Gramme aus 21/2 kg rohen Ammoniaks. (J. pro Ch. 28, 271.) 

In einer Arbeit uber die Pyridinbasen des Steinkohlenteers (Ber. 16, 
2976) zeigen M. GOLDscmlIDT U. J. CONSTANS, dass eine Verbindung des Pyri
dins mit 3 ~fol. Wasser existirt, welche nach ihrer Ansicht als eine mole
culare Verbindung und als identisch mit dem von FRITZSCHE im Steinkohlen
teertoluol gefundenen C e s pit i n aufzufassen ist. 

In einer Notiz uber die Umwandlung der ~Ieeonsaure in Pyridin teilen 
AD. LIEBEN und L. HAITINGER (Ber. 16, 1263) mit, dass ebenso, wie die 
Ammonchelidonsaure (aus Ammoniak und Chelidonsaure erhalten), auch die 

Commaminsaure bei der Destillation mit Zinkstaub Pyridin liefert. 
Ueber einige Derivate des Pyridins beriehten W. KONIGS und R. GEIGY 

(Ber. 17, 589), uber Verbindungen der Pyridinbasen mit Jodalkylen und 
mit Platinchlorid OECHSNER und DE KONINGK (Bull. soc. chim. 40, 271) und 
uber die Constitution des Pyridins A. HANTZSCH (Ber. 17, 1512). 

Chinolinbasen. Eine neue Synthese zur Darstellung dieser Basen hat 
L. KNORR (Ber. 16, 2593) angegeben. Acetessigather und Anilin verbinden 
sich beim Erhitzen auf 120 0 unter Wasseraustritt zu einem krystallinischen 
Karper ClOH ll N 0 2, welcher durch Einwirkung concentrirter Schwefelsaure 
bei gewiihnlicher Temperatur abermals 1 Mol. Wasser verliert und in ein 
Oxymethy lchinolin iibergeht, welches bei der Destillation mit Zinkstaub 
a-Methylchinolin (Chinaldin) liefert. Indem dann der Verf. an Stelle von 
Anilin andere aromatische Basen derselben Reaction unterwarf, hat er (Ber. 
17, 540) eine Reihe solcher Chinolinderivate dargestellt. 

Auch L. RUGHEIMER giebt (Ber. 17, 736) eine Methode zur Darstellung 
von Chinolinabkiimmlingen, welche darauf beruht, dass Malonanilidsaure 

(C6H'NH = CO - CH2 - COOH) mit Phosphorpentaehlorid behandelt, Tri
chlorchinolin liefert. 

Ueber einige Derivate des Chinolins und Pyridins berichten O. FISCHER 
und E. RENOUF (Ber. 17, 755), uber die aus den Additionsproducten des 
Chinolins mit Halogenalkylen entstehenden Basen AD. CLAUS und P. STEG
LITZ (Ber. 17, 1328) und uber das Cyanin aus Chinolin S. HOOGEWERFF und 

W. A. VAN DORP (Ree. trav. chim. 11, 28). Naeh ihnen scheint die Cyanin
bildung an die Gegenwart des Lepidins im Cyanin gebunden zu sein. 

Ueber Oxychinoline und deren Aethyl- und Methylderivate (Kairin) siehe 
die Arbeiten von O. FISCHER (Ber. 15, 1366 und 2570, 16, 712 und 450*), 
ferner W. KONIGS und G. KORNER uber a - Oxychinoline (Ber. 16, 2158) und 
C. RIEMENSCHMIDT, j3 - Oxychinolin und j3 - Oxychinolinsulfosaure nebst den 
hydrirten Verbindungen (16, 723). 

0) Techn.-chem. J ahrb. 1884, 498. 
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Ueber Cbinaldin, seine Darstellung aus Anilin nnd Paraldehyd, Ueber

fiihrung in Tetrahydrochinaldin und Chinaldinsaure (Ber. 16, 2464), sowie 

tiber Chinaldincarbonsauren (Bel'. 17, 938) haben O. DOERNER und W. vo:\' 

MILLER eingeheudere Mitteilung gemacht, s. a. C. RIEDEL, zur Kenntnis del' 

Carbonsauren des Cbinolins und Pyridins und Constitution des Pyridins und 

Chinolins (Bel'. 16, 1609). 
O. WALLACH und M. WeSTEN (Ber. 16, 2007) baben Chinaldin ans 

Anilin, Nitrobenzol, lIIilchsaure und Schwefelsaure dargestellt. 

In einer Abhandlung "iiber die Farbstoffe aus dem Steinkohlenteerchino

lin" hat W. SPALTEHOLZ (Ber. 16, 1847) die Einwirkung von Alkyljodiden 

(besonders Aetbyljodid) auf Steinkoblenteerehinolin untersucht. Er findet, 

dass der dabei entstebende Farbstoff sieh bei Gegenwart von Cbinaldin aueb 

aus dem synthetischen Chinolin bildet, wodurch von neuem bestatigt wird, 

dass das reine Teerchinolin mit dem kiinstlicben identisch ist. 

Piperidin und Coniin. Acetylpiperidin ist von HOFMANN dureh Er

hitzen VOll 1 n101. dieser Yerbindung mit 2 lIlol. Brom und Zersetzen des 
Riiekstandes mit Kaliumbydrat in Pyridin iibergefiihrt worden. Pyridin wird 

durch Jodwasserstoffsaure bei 300 0 zu normal em Quintan redueirt. Pipe

ridin liess sich unter den Reductionsproducten nicht naehweisen (Ber.16, 586). 

Aus Bromconiin C1sH16NBr hat HOFMANN (Ber. 16, 559) durch Einwir

kung von Sauren oder Alkalien wasserstoffarmere Basen als das Coniin von 
der Zusammensetzung C8H 15N dargestellt. Bei Anwendung von Sauren ent·· 

steht eine tertiare Base C8H15N, wabrend mit Alkalien eine gleich dem 

Coniin secundare Base C8Hi!NH gebil~et wird. Beide haben, was den Ge
ruch anlangt, die griisste Aehnlichkeit mit dem Coniin und werden durch 
ReductionsmHtel wieder in Coniin zuriiekverwandelt. 

Kiirzlich (Ber. 17, 825) ist es HOFMANN gelungen, das Coni in unter 
Wasserstoffabspaltung in eine Pyridinbase zu verwandeln, welche zu Coniill 
in derselbell Beziehung steht, wie das Pyridin zu dem Piperidin. 

Bei Versuchen, dureh welche dem Coniin Wasserstoff zugefiihrt werden 

sollte, um es in Oktylamin zu verwandeln, wurde trockenes salzsaures Coniin 
mit Zinkstaub der Destillatiem unterworfen. Die Reaction verlief aber nicht 
in dem erwarteten Sinne. Vielmehr wurde unter Wasserstoffentwicklung eine 

Base erhalten, welehe 6 Atome H weniger hat als das Coniin. Das Destillat 

enthalt etwa 25-30 Proc. dieser Conyrin genannten Substanz, welche von 

dem Coniin in Form des salzsauren Salzes getrennt werden konnte. In 

reinem Zustand siedet das Conyrin bei 166-168 0 und hat einen an den 
des Pyridins und Picolins erinnernden Geruch. 

Nach Ueberfiibrung des Coniins in das Conyrin kann an den Beziehun
gen des ersteren zum Pyridiu nicht mehr gezweifelt werden. Conyrin liefert 

mit Kaliumpermanganat oxydirt die WEIDEL'sche Pieolinsaure (Schm. 134 0 ). 

Hiernach muss das Vorhandensein einer Propyl- (Isopropyl-) Gruppe in dem 
Coni in angenommen werden. In der Picolinsaure steht nach den Unter
suchungen von SKRAt:R und COBENZL (Monatsh. f. Ch. 1884, 436) der Stick-

27* 
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stoff und die Carboxylgruppe in der Orthostellung. Darnach ware das Co
niin Orthopropylpiperidin oder sechsfach hydrirtes Orthopropylpyridin. Co
nyrin liisst sich leicht durch Einwirkung concentrirter Jodwasserstoffsaure zu 
Coniin reduciren und das so gewonnene kiinstliche Coniin zeigt dieselbe 
physiologische Wirkung, wie das aus der Pflanze gewonnene. Durch U eber

fiihrung einer unzweifelhaften Pyridinbase in Coniin ist man so der Syn
these des Coniins sehr viel naher gefiihrt, insofern es nur noch der Um
wandlung des Pyridins in Orthopropylpyridin bedarf. 

Eine ganze Reihe von· in dies Gebiet schlagenden Untersuchungen hat 

A. LADENBURG mit seinen Schiilern ausgefiihrt. 
Durch Erhitzen von Piperidinchlorhydrat mit Methylalkohol auf 200 0 ist 

Methyl- und Dimethylpiperidin dargestellt worden (Ber. 16, 2057). 
Durch Reduction des Pyridins und seiner Homologen sind Piperidin 

und homologe Piperidine gewonnen worden. Die Reduction geschah mittelst 
Natriumalkoholats und das so aus Pyridin erhaltene Hexahydropyridin ist in 
jeder Beziehung identisch mit Piperidin (Ladenburg u. Roth 17, 15G, 513; 
s. a. Kiinigs Ber. 16, 1856). 

Aus dem Tieriilpicolin ist auf gleichem Wege a-Methylpiperidin und aus 

dem r-Aethylpyridin (aus Jodlithyl u. Pyridin, Ber. U, 2059) r- Aethyl
pyridin (Ber. 17, 388) dargestellt worden. 

Schon die letztere Base zeigt namentlich eine grosse Aehnlichkeit mit 
den Basen des Schierlings. 

Durch Erhitzen von Propyljodiir mit Pyridin wurden ferner (Ber. 17, 
277) zwei Propylpyridin und aus dies en zwei Propyl piperidine, aus Iso
propyljodid und Pyridin a - Isopropylpyridin und das entsprechende a- Iso
propylpiperidin dargestellt. (Ber. 17, 1121.) 

Dieses a-Isopropylpiperidin hat dann LADENBURG (Ber.17, 1676) genauer 
untersucht und den Geruch, die physiologischen Wirkungen, sowie die meisten 
seiner Eigenschaften und derjenigen seiner Salze als fast iibereinstimmend 
mit denen des Coni ins und seiner Salze gefunden. 

Kleine Differenzen lassen sich nach dem Verf. mit der optischen In
activitat der kiinstlichen Base in Zusammenhang bringen und ist derselbe 
der Ansicht, dass, wenn es gelingt die kiinstliche Base in ihre beiden optisch 
activen Componenten zu spalten, der recht>sdrehende Teil sich mit dem Coniin 
viillig identisch erweisen diirfte. 

Nicotin. In einer Arbeit iiber die Derivate des Dipyridyls haben ZD. 
SKRAUP und G. VORTMANN Paraphenylendiamin nach der :Methode der Chi

nolinsynthese in eine dem Phenanthrolin isomere Base C12 H8N2 iibergefiihrt, 
welche bei der Oxydation eine Dipyridyldicarbonsaure Iiefert, welche bei del' 
trockenen Destillation in ~fetadipyridyl ClOH8 N2 iibergeht. Bei der Oxydation 
dieses Kiirpers entsteht Nicotinsaure C6 H'N02, bei der Reduction mit Sn und 
HCl eine dem Nicotin isomere Base ClOH14N~, das Nicotidin (287 0 Sdpkt.). 
Dieselbe ist leicht in Wasser und Alkohol, schwer in Aether liislich, reagirt 
stark alkalisch und riecht intensiv narkotisch (Monatsh. f. Chern. 4, 569). 
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Ueber Hydronicotin und Oxytrinicotin s. A. ETARD (0. r. 97, 1218; Ber. 

17, 26 R.). 
2. Sanerstoffhaitige Alkaloide. 

Opiumbasen. Dem Pseudomorphin kommt nach O. HESSE (Annal. d. 

chern. 222, 203) die Zusammensetzung 0 17 H 17 N03+ 1 \'2 H20 zu. Dasselbe 

ist seiner Meinung nach identisch mit SCHUTZENBERGER'S Oxymorphin, so wie 

das Oxymorphinhydrat von SCIIUTZE:<iBERGER identisch ist mit der von E. L. 

MEYER (Bel'. 4, 121) durch Einwirkung von Schwefelsaure auf die Nitroso

verbindung des ~lorphins erhaltenen Base, welche beide als Pseudomorphin

dihydrat anzusprechen sind. 

Untersuchungen tiber die pbarmakologische Gruppe des lIiorphins s. \Y. 
v. SCllRODER (Arch. f. expo Path. 17, 96). 

D. BROWN DOT'!' (Ber. 17, 77 R.) bespricht in seiner Arbeit iiber die 

Salze des Narcotins die wichtigsten Narcotinderivate. 

Aus Papaverin hat GnDo GOLDscmuEDT' (Monatsh. f. Ob. 4, 704) durch 

Schmelzen mit Kali neben grossen Mengen von Protecatechussaure ein Destillat 

erhalten, welches neben unveranderter Base und Wasser, Methylamin und Di

methylhomobrenzkatechin enthielt. Die beiden letzteren Producte entstehen 

auch bei der trockenen Destillation des Alkaloids. 

Ueber Thebain S. W. O. HOWARD (Ber. 17, 527). 
Chinabasen. Eine Reihe neuer aus der Ohinarinde erhaltener Alkoloide 

bespricht O. HESSE (Bel'. 15, 854 und 16, 58). 

DAVID HOWARD und J. HODGKI:<i (Ohern. Soc. (1882) 1, 66; s. a. W. G. 

WH!F~'EN und B. H. PAUL und J. OOWJiI!,EY, Pb. Journ. Transact 1881, 599, 
bis 497) haben aus China cuprea ein nenes Alkaloid dargestellt, fiir welches 

der Name Hom 0 ch i n i n vorgeschlagen wird. Mit Ohlor und Ammoniak giebt 
die Base nicht die Chininreaction. 

Die Liislichkeit des Alkaloids und verschiedener seiner Salze in Alkohol 
und Wasser sind naher stu dirt. 

ARNAUD (C. r. 97, 174) erhielt aus der von Remijapurdiana stammen

den Chinarinde ein neues Alkaloid, das Cinchonamin C\9H24 N2 0. Remija 
pedunculata enthiilt dasselbe nicht. Es wird dargestellt, indem man die fein

gepulverte Rinde mit schwefelsaurehaltigem Wasser erschopft, die filtrirte 

Liisung kochend heiss mit Kalkmilch fallt und den trockenen Niederschlag 

mit Aetber auszieht. Dem Aether wird die Base IfJit Salzsaure entzogen, 

das durch Eindampfen erhaltene salzsaUl'e Salz wird unter Zusatz von Tier' 

kohle umkrystallisirt. Das Oinchonamin hat auch in kleinen Dosen stark 
giftige Wirkung. 

O. FORST und CHR. BOHRIJilGER (Bel'. -15, 519) haben gefunden, dass die 

friiher bei der Oxydation der Chinaalkaloide mit Kaliumpermanganat von 

ihnen erhaltenen Hydrobasen COincholin etc.) nicht bei der Oxydation ent

stehen, sondei'll in den urspriinglichen Materialien bereits vorhanden gewesen, 

abel' bei del' Oxydation ihrer grosseren Widerstandsfahigkeit wegen unver
andert geblieben sind. 
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C. H. WOOD und E. L. BARRET (Ch. N. 48, 4) beschreiben die Eigen
schaften der Verbindungen von Chinin und Cinchonidin mit Benzol~ welche 
sich beim Ausschiitteln der alkalis chen Liisungen der Alkaloide mit Benzol 
bilden. Auf das Verhalten dieser Verbindungen haben sie eine Methode zum 
~achweis des Cinchonidins im Chinin gegriindet. ~ 0'7 g des zu unter
such end en Sulfats werden in 7 cbcm Wasser [md 20 Tropfen Salzsaure geliist, 
dazu 7 cbcm Benzol gegeben, auf 60-700 erwarmt, noch 3'5 cbcm Ammoniak zu

gesetzt, 20 Secunden lang geschiittelt und die Benzollasung abgehoben. Aus 
dieser scheidet sich zunachst das Chininhydrat 2 C20 H2! N2 0 2, 2 H20, C6 HB 

in rhombischen Krystallen ab. Bei Gegenwart von Cinchonidin bilden sich 
dann in der Mutterlauge nadelfiirmige Cinchonidinkrystalle. 

MAZZARA (Gaz. chim. 13, 269) berichtet liber eine krystallisirte Verbin
dung des Chinins mit Chloral von der Formel C2°H24 N2 0 2C1l3CHO, A. HELMS 
iiber Cinchocerotin (Arch. d. Pharm. 221, 279). 

B. H. PAUL (Pharm. Journ. and Transact. 1883, 897) giebt in der fol

genden Tabelle eine Uebersicht uber den Alkaloidgehalt der in Jamaica cul
tivirten Chinarinden. 

I, Art der i
l 

Ch" I chini-II CinCho-1 Cincho-! h I Gesamt-
R' d lUlU d' 'd' '! amorp eS 1

1 
h t lU e lU m lU!llU ge al 

f Stamm 3'74 I 0'04 1'77 0'23 O·SO 6'08 
Cinchona officinalis Ast 108 I Spuren 0'37 0'60 0'20 2'25 l Wurzel 2'90 1'01 0'67 460 0'58 9'76 

succirubra { 
Stamm 2'04 

I 

0'13 2'58 2'45 0'50 7'70 
Cinchona Ast 0'78 - 0'47 0'23 0'29 1'77 

Wurzel 1'76 0'34 ]'39 4'40 0'90 8'79 
0'34. ' J Stamm 0'23 0'82 0'82 1'80 4'01 

Cinchona Callisaya Ast - - - - 1'30 l Wurzel Spuren. 4'07 0'45 1'80 0'65 6'97 

Cinchona micrantha { Stamm ] '13 : 0'30 0'67 3'24 0'68 6'02 
Ast 0'43 i -

I 
028 0'60 0'50 1'8] 

I 
Strychnin. Dinitro- und Diamidostryehnin ist von HENRIOT (C, r. 96, 

585) dargesteIlt und naher untersucht worden. In Gemeinschaft mit BLAREZ 
(C. r. 96, 1504) hat derselbe ferner gefunden, dass die LiisIiehkeit del' 

Strychninsalze durch die Gegenwart freier Saure stark vermindert wird, so 

dass auf Zusatz einer Saure zu einer concentrirten wasserigen Liisung eines 
Strychninsalzes ein Niederschlag entsteht. 

HENRIOT (C. r. 96, 1671) und P. O. PLUGGE (Arch. Ch. 1883, 21, 641) 
beschreiben eine bei der Oxydation des Strychnins mit KMn04 in salzsaurer 
Lasung entstehende Base von del' Zusammensetzung CllHllN03H20. (Vergl. 
auch S. HOOGEWERFF und W. A. V. DORP, Ree. tray. chim. 2, 179.) 

H. BEcKuRTs (Pharm. Centro 81, 325) hat gefunden, dass bei der Oxy
dation des ferrocyanwasserstoffsauren Strychnins zu ferricyanwasserstbffsallrem 
Salz an der Luft ein Oxystrychnin entsteht, eine Base, deren salzsallres Salz 
die Zusammensetzung C21H22N203H01 hat, mit deren weiterer Untersuchung 
der Verf. noch beschliftigt ist. 
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W. A. STENTONE (Journ. Chem. Soc.) hat beobachtet, dass Brucin mit 

concentrirter Salzsaure auf 140 0 erhitzt, Chlormethyl abspaJtet, ein U mstand, 
der fiir die Auffassung des Brucins als Dimethylstrychnin spricht. 

Atropino Zur Constitution des Atropins s. A. LADENBURG (Annal. 217, 

74), iiber das Belladonin, welches aus den Laugen des Atropinsulfates er
halten wird, s. A. LADENBURG und C. F. ROTH (Ber. 17, 152) und G. NER

LING (ebend. 381). 
Neben dem Hyoscyamin findet sich nach A. LADENBURG (Ber. 13, 910, 

1549, 14, 1870, 17, 151) in dem Hyoscyamus ein ebenfalls stark mydria
tisch wirkendes Alkaloid, das H y 0 s c in. Dasselbe ist isomer mit den iibri

gen mydriatisch wirkenden Alkaloiden, Atropin, Hyoscyamin und Homatropin 
und spaltet sich unter dem Einfluss von Barytwasser in Tropasaure und 
eine dem Tropin isomere Base, das Pseudotropin. 

Da sowol die aus Atropa Belladonna als auch die aus Datura Stram
monium dargestellten Rohbasen im wesentlichen Gemische von Atropin und 
Hyoscyamin darstellen, empfiehlt E. SCHMIDT (Arch. d. Ph. 22, 329) den 
Namen Daturin, welcher fiir das aus Datura Strammonium gewonnene Basen
gemisch gebraucht wird, zu streichen. 

Caffeino FEE~ISTER (Amer. Pharm. J. 1882, 363) hat den Caffeingehalt 
der Samen von Guarana untersucht. Eine ausgesuchte Probe derselben ent
hielt 5·08 Proc. der Base. Der Durchschnittsgehalt der Handelswaare wurde 
zu 4·32 Proc. gefunden. 

E. ScmlIDT (Annal. 217, 306) fand Caffein in den letzten :nlutterlaugen, 

welche bei der Theobromindarstellung aus Cacao erhalten wurden. Vom 
Theobrornin konnte dasselbe durch Losen in kaltem Benzol befreit werden. 

Siehe ferner: Studien liber Caffein und Theobromin von R .. MALY und 
R. ANDREASCH (Monatsh. Chem. 4, 369) und liber Caffein, Xanthin und Gua
nin von E. FISCHER und L. REESE (Annal. 221, 336). 

Fiinlnisalkaloideo Zu seinen "Untersuchungen liber die Ptomaine und 
analoge Verbindungen" hat A. GABRIEL POUCHET (C. r. 97, 1560) ausser den 
im normalen Harn vorkommenden Alkaloiden auch diejenigen untersucht, 
welche bei der Faulnis tierischer Substanzen unter Luftabschluss ent
stehen. 

Die Reindarstellung geschah aus den Tannaten, welche dann in Gegen

wart von Alkohol durch Bleioxydhydrat zersetzt werden. Der Verdunstungs
riickstand der alkoholischen Liisung wurde der Dialyse unterworfen und so 
in einen leicht dialysirbaren, krystallisirenden und einen schwer krystalli
sirbaren, fliissigen Ardeil zersetzt. Es wurden so eine Reihe im Original 
naher beschriebener Basen erhalten, welche aile heftige Gifte sind und mit 
den allgemeinen Alkaloidreagentien Fallungen geben. 

J. GUARESCHI (J. pro Ch. 28, 504) macht darauf aufmerksam, dass sich 

aus frischen sauer reagirenden tierischen ~rassen bei 60 0 zwar durch Was
ser keine oder nur sehr geringe Mengen von Alkaloiden extrahiren lassen, 
dass man aber deutlich nachweis bare Mengen von Ptomainen nach Digestion 
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des Fleisches mit Weinsaure und noch mehr nach Digestion mit Schwefel
saure erhait. Fiir gerichtlich-chemische Untersuchungen ist also fiir solche 
Falle die Behandlung mit Schwefelsaure nach DRAGENDORFF zu verwerfen, 
statt dessen nach STASS-OTTO mit Weinsaure anzusauern und stets nur bei 
massiger Temperatur oder noch besser nur im Vacuum iiber Schwefelsaure 
einzudampfen. 

L. BRIEGER (Ber. 17, 515) hat die physiologischen Wirkungen der von 
ihm aus faulendem Fleisch erhaltenen Base *) eingehender studirt. Der Verf. 
glaubt, dass dieselbe mit Trimethylvinylammoniumoxydhydrat identisch ist. 
Sehr merkwiirdig ist, dass die Wirkungen dieser so sehr giftigen Substanz 
durch diejenigen des Atropins viillig aufgehoben werden. 

F. l\fARINO Zuco (Gaz.z chim. 13, 441) weist auf die Aehnlichkeit der von 
SELMI als fiir die Ptomaine charakteristisch beschriebenen Reactionen mit 
den en des Neurins hin. 

A. CASALI (Annal d. chim. 83, 89) behandelt eingehend die animali
schen Faulnisalkaloide. 

Zur Priifung auf Alkaloide hat C. L. BLOHM (Ch. N. 47, 215) die 
Verwendung von Brom empfohlen, wobei er den folgenden Gang empfiehlt. 
1. Zur salzsauren Liisung des Alkaloids setzt man Ammoniak in geringem 
Ueberschuss. Es fallen Cinchonin, Narcotin, Chinin; letzteres lost sich im 
Ueberschuss. 2. Mit einem Glasstab fiige man Bromwasser hinzu. Violett
farbung: Brucin; gelber Niederschlag: wahrscheinlich Strychnin oder N ar
cotin. Man koche und setze, jedesmal erhitzend, neue Mengen von Brom 
hinzu. Violettfarbung: Strychnin, Rosenrot: Narcotin oder Chinin. 

Darnach fuge man iiberschiissiges Bromwasser hinzu, koche und teile 
die Lasung in 2 Portionen: 

a) wird mit verdiinntem Ammoniak iiberschichtet; griin: Chinin, weisse 
Fallung: Chinin oder Narcotin: 

b) ",ird mit Zink gekocht und dann mit Ammoniak iiberschichtet; rosa: 
l\forphin. 

R. PALM (Zeitschr. anal. Chem. 22, 224) hat das Verhalten von Chinin, 
Cinchonin, Chinidin, Morphium, Codein, Narcotin, Strychnin, Brucin, Atropin 
und Berberin gegeniiber Natriumsulfantimoniat und Bleichlorid studirt. 

Berberin wird durch eine concentrirte Kochsalzliisung als Chlorid gefallt. 
Derselbe berichtet (Zeitschr. anal. Ch. 23, 22) iiber eine Methode zur 

Ausscheidung und quantitativen Bestimmung des Digitalins. 
Ueber Vanadinschwefelsaure als Reagens auf Alkaloide S. K. F. MAN-

DELIN (Ber. 16, 1887, 2323). W. WILL. 

') Techn.-chern. Jahrb. 1884, 524_ 
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XXXV. Gespinnstfasern, Cellulose. 

1IoRIZ MVLLER in Wien sueht die Bearbeitung del' bisher in der In
dustrie unverwendeten Gins t e rp fi an z e einzufuhren. Er will dieselbe zu 
Erzeugnissen der Spinnerei, Weberei und fur andere industrielle Zwecke 
benutzen, insbesondere aueh zur Erzeugung von Seilerwaaren, von Papier und 
Papierstoffen u. dergl. Das Verfahren besteht im wesentlichen darin, dass 
die Pflanze zuerst in Wasser, welchem man Lauge zusetzt, gekoeht und 
naeh dem Troeknen so behandelt wird, wie Hanf und .Flaehs, namlich ge
riistet, gebrochen und gehechelt wird (D. P. 22523). 

C. A. AIARTIN in Wildenfels giebt der Sodalauge fiir das Auskochen von 
Leinen einen Zusatz von Terpentiniil, fur dasjenige von Jute erhalt dieselbe 

einen Zusatz von Terpentiniil und Schwefelkohlenstoff (D. P. 26246). 
Nach den Untersuchungen von CROSS & BEVAN (Ind. Blatter, 1882, 161) 

enthalt die Jut e nicht Cellulose als solche, sondern Gerbsaureather derselben, 
sogen. Bastose. Diese gehen bei der Behandlung mit Chlor in gechlorte 
Verbindungen uber, die mit Natriumsulfit einen fuchsinroten .Farbstoff, mit 

Alkali jedoch unliisliche Cellulose und liisliche Gerbsaureverbindungen gebel!. 
Die Jute selbst wird durch Wasser, Salzwasser und Sauren zersetzt, wobei 
sie pulverig odeI' oxydirt wird. Zum B lei c hen ist Chlor oder Chlorkalk 
nicht anwendbar; es wird empfohlen, die Jute erst durch Wasserglas, Soda 
odeI' Borax schwach alkalisch zu machen dann mit unterchlorigsaurem Natron 

zu behandeln. Dann wird ausgewaschen, mit schwachen Sauren behandelt 
und nochmals ausgewaschen. - Soli die .Faser splUer gedampft werden, 
so praparirt man sie vorher mit Natriumbisulfit und trocknet. Es lagert 
sich .Natriumsulfit auf der .Faser ab, die sie vor Zerstiirung schiitzt (s. 
auch das. 365, A. SCHEURER). 

A. GLATZ in Giengen benutzt Wolle u. dergl. zur Herstellung von 
kunstlichem Leder (s. oben S. 412). 

Ein von Vi. SPINDLER in B€rlin angegebenes Verfahren, um auf chemi
schem Wege unvergangliche v e r tie ft eMu s t era u f PI usc h und anderen 
Wollstoffen zu erzeugen, besteht darin, dass man mittelst Hand- oder 
Maschinendruckes teigfiirmige Mischungen von Starke mit beizenden Mate

rialien, und zwar Natron, Salzsaure, Salpetersaure, Zinnsalz, Kaliumbicbromat, 
Schwefelcalcium und Kalk auf die Stoffe bringt. Dieselben werden alsdunn ge
trocknet, gedampft und ausgewaschen, wodurch das Muster vertieft hervortritt 
(D. P. 23710). 

L. AUBERT in Lyon hat ein Verfahren angegeben um Pflanzenfasern 
fur Gewebe das Ansehen von Seide zu geben (D. P. 24795). Die Faser 

kommt zunachst in ein Bad von kaustischer Soda behufs Abliisung der 
harzigen Stoffe, wird danu mit verdunnter Chlorwasserstoffsaure und unter
chlorigsaurem Natron zum Zwecke der EnWirbung behandelt. Darauf wird 
die .Faser mit Traubenzucker fur die Glanzerteilung impragnirt. Zucker 
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und Cellulose werden in Nitrosaccharat bezw. Nitrocellulose durch Eintauchen 
der Faser in eine Mischung von Salpeter- und Schwefelsaure umgewandelt. 
Dann wird die Faser noch mit einer Liisung von Gerbsaure behandelt und 
schliesslich in eine kalte Liisung von Brechweinstein gebracht fiir den Fall, 
dass die Faser gemeinschaftlich mit Seide gefarbt werden soIl. 

OSKAR THiiMMEL in Berlin stellt eine Appretur fiir Seidenstoffe mit 
Bernstein her. Man liist 1 kg Bernstein in 2 kg Chloroform und tragt 
diese Liisung vermittelst eines Schwammes oder Pinsels auf das Seidenge
webe auf. In Trockenkammern werden die Stoffe sodann getrocknet, wobei 
das Chloroform wiedergewonnen wird. Die Stoffe werden zwischen von innen 
erwarmten Walzen durchgewalzt, wodurch dieselben eine besondere Weichheit 
und Elasticitat erlangen sollen (D. P. 22686). 

C. J. CROSS und E. J. BEVAN in London fabriciren folgendes Beiz
und Appreturmittel (Engl. P. 1548 v. 27. I1farz 1883). Die" Lasung, 
welche man durch Kochen von Holz mit einer Lasung von schwefliger Saure 
oder eines Bisulfits erMlt, winl mit einer Saure oder einem Salz zur 
Z ersetzung der Sulfite versetzt, wobei gleichzeitig Gelatine zugesetzt wird. 
Der Niederschlag, L i g nos i n genannt, liist sich in Alkalien und Sulfiten der
selben und wird durch Sauren, Thonerdesulfat und dergl. wieder gefallt. 
Derselbe soli als Ersatz fiir Leim in der Papierfabrikation dienen. An Stelle 
von Gelatine kann auch Eiweiss angewendet werden. Die Karper sollen 
auch als Mordants in der Farberei gebraucht werden. 

Das bisher iibliche Verfahren, pflallzliche Unreinigkeiten der Faserstoffe 
dadurch zu entfernen, dass die verunreinigenden Stoffe im Saurebade ver
kohlt und alsdann durch Schlagen und Reiben aus der Faser entfernt wer
den, hat ein Verkiirzen derselben im Gefolge, so dass infolge dessen ver
haltnismassig viel kurze Wolle, d. h. Abfall, erzeugt wird. 

G. FERNAU in Briigge lasst nun die saurehaltige, nicht neutralisirte Fa
ser durch Karden oder ahnliche Vorrichtungen gehen, gleichviel ob dieselbe 
der gewiihnlich stattfindenden Verkohlung und Pulverisirung der vegetabilischen 
Unreinigkeiten unterworfen wurde oder nicht. Es kann indessen die Saure 
vorher auch neutralisirt werden. Die bei diesem Verfahren zur Anwendung
gelangenden Kardenausriistungen werden mit einem galvanischen Nieder
schlage von solchem Metall, welches durch Saure nicht angegriffen wird, 
iiberzogen. (D. P. 22522.) 

Die AC'fIENGESELLSCHAF'f "LA LAINE" in Paris hat folgenden Apparat 
\ zum Entkletten von Gewe ben mittelst Salzsauregas bei niedriger 

Temperatur und im luftverdiinnten Raume construirt. (D. P. 23477.) 
Die Entklettungsvorrichtung dient dazu, mit Rilfe von Salzsauregas bei 

niedriger Temperatur und im luftverdiinntem Raume in gemischten Stoffen 
und Geweben die Pflanzenfasern zu zerstaren, indem die bei der Entwicke
lung des Chlorwasserstoffs frei werdende schadliche Warme durch die Ver
dampfung der in der Wolle enthaltenen natiirlichen Feuchtigkeit beseitigt 
wird. Durch Drehung der Stabtrommel A wird die Wolle bestandig mit 
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Fig. ~13. 

der ausseren 1uft in Beriihrung gehalten, wahrend das in der Retorte F 
entwickelte Salzsauregas durch den Dreiwegehahn R, die Stopfbiichse E und 
die Locher t der hohlen Welle B in die Trommel tritt. Der Dreiwegehahn 
wird verengt, sobald die Temperatur in A einen gewissen Grad iibersteigt; 
er wird zur Ableitung des Gases in die Aufsaugungsgefasse D benutzt, so
bald die Spannung in F zu hoch geworden. - Der Erfinder stellt noch 

Vorrichtungen dar, welche mit Luftverdiinnung arbeiten. 
Ein Apparat zum "Zersetzen und Farben organischer Stoffe" von 

TOLSON in Dewsbury, York, bildet ein drehbares, von aussen erhitztes Ge
niss, welches die gemischten Stoffe aufnimmt. Dasselbe ist mit einer Re
torte verbunden, so dass wahrend des Drehens durch die hohle Achse die 
ill der Retorte erzeugten (Salzsaure-) Gase in das Gefass ii bergefiihrt werden. 
Die tierischen (W oll-) Fasern werden nach erfolgter Behandlung mit Am
moniak von del' mit der hohlen Achse des Gefasses verbundenen Retorte 
aus direct gefarbt. 

Um Baumwolle, Leinen, uberhaupt vegetabilische Fasern oder Gewebe 
zu bleichen, werden dieselben nach dem D. P. 25804 von HORACE KOECHLIIS 
in Liirrach mit kaustischen oder kohlensauren Alkalien oder kaustiscben al
llalischen Erden allein odeI' gemischt mit kaustischen Alkalien imprlignirt 
und mittelst Dampfes oder heisser Luft erhitzt. Die vegetabilischen Fasern 
werden vorher und nachher mit Sauren und untercblorigsaurem Natron oder 
dergl. behandelt. Letzteres kann aueh dem Alkali gleich zugesetzt werden. 

Das als mildes Bleiehmittel wichtige Wasserstoffsuperoxyd wird 

nach dem D. P. 27163 von 11. TRAUBE in Breslau in folgendel' interessan
ter Weise dargestellt. 

TRAI'BE hat gefunden, dass eine Kohlenoxyd- oder eine Wasserstoff
Flamme, welche, in eine trockene lufthaltige Flasche geleitet, keine Spur 
Wasserstoffsuperoxyd liefern, grosse ~fengen dieses Korpers erzeugen, wenn 

sie auf Wasser geleitet werden und in unmittelbarer Beriihrung mit dem
selben brennen. Auf diese Beobachtung ist ein technisches Verfahren ge
grundet. Dureh die Brennrohre muss 1uft getrieben werden, oder die brenn
baren Gase mussen, mit Luft gemischt, unter Druck aus den Brennriibren 
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strom en. Am besten wendet man als solche Capillarrohren an. Da ein 
Gemisch von Luft und dem technisch geeignetsten Wassergas bei starkem 
Druck aus solchen nicht brennt, so werden diese an der Miindung stark er
weitert, wodurch die Verbrennung ermoglicht wird. Urn die rasche Wieder

zersetzung des entstandenen Wasserstoffsuperoxyds zu vermeiden, muss das 
Wasser gekiihlt werden. Es sind mehrere einfaehe Apparate zur Ausfiihrung 
des Verfahrens angegeben. 

An Stelle des friiher von G. JAGENBURG in Rydboholm angegebenell 
Dampfens*) geniigt es nach dessen D. P. 23257 fiir viele Zweeke, die mit 
Blauholzlosung impragnirte Baumwolle bei 40-60° C. zu trocknen und dann 
im kalten Bade unter Anwendung der Luftleere den Farbstoff zu entwiekeln. 

W. HAUS~[ANN in Reichenberg empfiehlt Kiipennetze folgender Art 
fiir Farbereizwecke. Der zur Herstellung derselben verwendete Bindfaden 
wird scharf gedreht und 24 Stunden in eine concentrirte Gerbstoffliisung. 

aus Eichen- oder Tanninrinde bereitet, gelegt, darauf getroeknet und dann· 
dureh eine heisse Leimliisung, 1 kg Leim auf 15 kg Wasser, gezogen. Del' 
so vorbereitete Bindfaden wird dann zu N etzstoff verwebt und dabei von 
Zeit zu Zeit Perlkopf- (Kreuz-) Bindung hergestellt, damit sieh die einzelnell 
Faden aus dem harten, diinnen Material nieht versehieben. Diese Kiipen
netze sollen nur sehr wenig Farbstoff aufsaugen und eine grossere Haltbar
keit als die bisher gebrauebliehen besitzen. (D. P. 22676.) 

M. SCHULZE in Crimmitscbau hat eine Einriehtung an Schleuderap
paraten zur Ausnutzung der Impragnir- und Farbfliissigkeiten ge

Fig. 214. troffen. (D. P. 24433.) Urn zu ver-
hindel'll, dass die ausgeschleuderte Fliis
sigkeit mit dem Schmiermaterial des 
unteren Centrifugenlagers 'In in Beriib
rung kommt, ist am Boden der Cen
trifuge der glockenartige Mantel k an
geordnet. Wird die Fliissigkeit in die 
Centrifuge geleitet, so driickt sieh 

zwar die unter der Glocke k befindlicb e 
J Luft, der Druckhobe del' Fliissigkeit 

entsprecbend, zusammen, die Fliissig
keit selbst kann abel' nicht in das hoher 

stehende Fusslager gelangen. Das Fusslager 'In wird durch ein Oelrohr 

unter dem Centrifugenboden und die Oelvase n von aussen geschmiert. Die 
ausgeschleuderte Fliissigkeit wird in ein Sammelgefass geleitet, von hier in 
ein hoher gelegenes Reservoir gedriickt, von wo aus dieselbe nach Bedarf 
und Brauchbarkeit von neuem in die Centrifuge eingefiihrt werden kann. 

PARKES in Birmingham iiberzieht Gegenstande mit Cellulose. (D. P. 
18413.) Zellstoff wird in Losungen von Jodzink, oder Chlorzink, oder Chlor
calcium oder Zink- oder Calciumnitrat von 1'6 bis 1'8 spec. Gew. und unter 

") Techn.-chern. Jahrh. 1884, 502_ 
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Erwiirmung auf 82-1220 aufgeliist, bis eine teigartige, form bare Masse ent

steht, aus welcher die Gegenstiinde gl'i\ll'mt oder mit del' sie iiberzogen wer

den,' wobei das Liisungsmittel des Ze!lstoffs entweder VOl' odeI' nach dem 

Formen oder Ueberziehen der Gegenstande durch Waschen in Wasser, AI

kohol oder Holzgeist entfernt wird. 

HERMA:<I:<I ARON in Berlin hat gefunden, dass Cell u los e - D e r i vat e, 

als Schiessbaumwolle, Collodium etc., mit den meisten Metalloxyden bezw. 

o\Ietallverbindungen einen Stoff zu bilden, welcher unter gewissen Umstiin

den den elektrischen Strom leitet. Auf Grund diesel' Eigenschaft fiihrt er 

die Cellulose in die Elektrotechnik ein. (D. P. 21957.) Eine aus Col

lodium und Bleisuperoxyd hergestellte Masse ist nicht mehr wie Collodium 

in Aetheralkohol liislich und dabei vollkommen homogen. So hergestellte 

Stoffe nennt ARO:<l Metallodium. Ausser Metalloxyden kann man auch in 

wasserigen Fliissigkeiten unliisliche Salze, wie schwefelsaures Bleioxyd, 

kohlensaures Bleioxyd etc., benutzen. Das Metallodium Hisst sieh sowohl 

dureh chemische als auch durch galvanische Mittel reduciren. Dabei geht 

das Metalloxyd in Metall iiber und die Derivate der Cellulose verwandeln sieh, 

da der Nitrorest darin vom Wasserstoff occupirt wird, in Cellulose zuriick. 

Urn die Leitungsfahigkeit und Festigkeit des Metallodiums zu erhahen, kann 

man ihm Kohlenstoff mechanisch beimengen. 

XXXVI. Far bstoffe. 

A. Unorganische 1<~arbstoffe und Anstriche. 
EDWARD VINCENT GARDNER in London stellt Bleiweiss nach dem D. P. 

25239 folgendermaassen her: 

Das metallische Blei win] mit Graphit, Kohle, Coks, Platin oder einem 

anderen in Bezug auf Blei elektronegativen Karper in einer Losung von 

essigsaurem Blei oder Essigsaure und SaJpetersaure erwarmt. Die entstan

denen basischen Bleisalze werden dann herausgenommen. Die zuriickbleibende 

Fliissigkeit wird so lange benutzt, als noch Bleioxyd gebildet werden kann. 

Oder cIas wie oben vorbereitete Blei kommt in eine Zersetzungskammer, 

welche durch Dampf auf 50 0 erwiirmt wird. Dann werden Dampfe von Essig

saure mit Salpetersaure eingeleitet, wobei die Temperatur zwischen 43 und 

520 gehalten wird. )Iit den Dampfen kann auch Luft oder Ozon eingefiihrt 

oder Ozon im Innern der Kammer erzeugt werden. In einer zweiten Periode 

wird bei 50-57 0 Kohlensaure eingeleitet, dann wieder Essigsaure- und Sal

petersauredampfe u. s. w., bis das Blei in Bleiweiss umgewandelt ist. Die 

Saurediimpfe werden zugefiihrt, incIem man L11ft iiber die erwarmten Sauren 

streichen lasst. Aehnlich geschieht es mit der Kohlensaure. 

Fabrikation uncI Trocknen von B 1 e i wei s s. J. COWDERY llIARTIN in 
Richmond. (Eng!. P. 864 vom 16. Februar 1883.) Die Erfindung bezieht 

sich einerseits auf eine Y orrichtung zum Zerteilen des Bleies, indem diinne 
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Faden geschmolzenen Bleies auf eine trockene rotirende Flache fallen, die 
mit Steatit u. dgl. eingewalzt wird und der gegenuber sich Schaber be
wegen; andererseits auf ein Verfahren zum Trocknen des Bleiweiss in einem 
Trog, in welchem dasselhe durch eine archimedische Schraube in bestandiger 
Bewegung erhalten wird. 

KIRBERG in Hilden bei Dusseldorf hat eine Einrichtung an B lei wei s s
k a m mer n zum Erschiittern der die Bleitafeln tragenden LattNl von aussen 
und zur Berieselung des Kammerinhalts angegeben (D. P. 27398). 
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d und durch die ~fauer. In den Schlitzen 
c hangen die Latten in Bugeln (, die 
sich urn Bolzen g drehen. Durch Auf

schlagen auf den Lattenkopf e wird die Latte b in schwingende Bewegung 
versetzt. Infolge dessen fallt das gebildete Bleiweiss von den Bleiplatten ab 
und es werden immer frische ~Ietallflachen freigelegt. Die Mauerliicher 
werden durch Gummiringe h geschlossen. Vor der Entleerung der Kammer 
wird zur Verhiitung von Bleiweissstaub bei der Entleerung die Wasser
leitung i geiiffnet, so dass sich uber den Inhalt der Kammern ein Spruh
rpgen ergiesst, der auch das Bleiweiss vollends von den Bleiplatten abspult. 

C. J. CLAUS in London. Fabrikation von weissen Pigmenten und AI
kalien. (Eng!. P. 4107 vom 28. August 1882.) 

Galmei oder Zinkcarbonat wird fein gepulvert und in Ammoniak geliist. 
Aus der filtrirten Liisung wird das Zink dureh ein liisiiehes Sulfid als 
Schwefelzink gefallt. Bei Anwendung der Sulfide einer alkalis chen Erde 
erhalt man in dem Niedersehlag aueh das Carbonat derselben. Der Nieder
schlag wird nach dem Trocknen bei Luftabsehluss gegluht. Bei Anwendung 
von Schwefelammonium als Fallungsmittel erhalt man reines Sehwefelzink. 
Das freie und an Kohlensaure gebundene Ammoniak wird durch Destillation 
wieder gewonnen. Bei Fallung mit Schwefelalkali gewinnt man aus der 
Liisung Natrium- bezw. Kaliumearbonat. Das Schwefelnatrium (-Kalium) 
wird durch Zersetzung von Sulfat mit Schwefelbarium dargesteUt. Das 
Bariumsulfat kann dem Schwefelzink dann zugemischt werden. Man 
kann das Alkalisulfat auch gleich der ammoniakalischen Zinkcarbonat
liisung vor dem Fallen mit Sehwefelbarium zusetzen. Statt Zinkearbonat 
kann aueh Zinkoxyd in Mischungen von Ammoniak und Ammoniumcarbonat 
geliist werden. 



"Farbstoffe. 431 

Einen ahnlichen Inhalt hat das D. P. 26481 (von 2. Marz 1883) von 

CLAUS. Es wird besonders noeh die Variation des Verfahrens zur Darstellung 

von Strontiumhydroxyd beschrieben. 
Von der zu geeigneter Concentration eingedampften Kalilauge wird zu 

einer Lasung von Strontiumsulfhydrat eine aquivalente Menge Alkali gesetzt. 
Die Liisungen miissen heiss gemischt werden. Strontiumhydroxyd krystallisirt 

beim Erkalten aus, und Scbwefelkalium befindet sich in der l\IIutterlauge. 
Diese wird zu der Fallung von Scbwefelzink aus der ammoniak:'tliscben Zink
liisung benutzt. Es wird so mit dieselbe Menge von Kali- oder Natronhydrat 

immer wieder verwendet. 
Urn beim Gliihen des Schwefelzinks das Auftreten einer Farbung 

zu vermeiden, setzt TH. GRIFFITH in Oxton (Eng!. P. 750 vom 10. Februar 
1883) dem Sulfid ChI 0 ram m 0 n i u m zu, des sen Dampfe den Zutritt del' 
Luft abhalten. Ferner wird die Zinksulfatliisung mit einer Fliissigkeit ge
fallt, ,~elche Schwefelbarium und Schwefelammonium enthalt und die man 
durch partielles Fallen von Schwefelbariumliisung mit Ammoniumsulfat erhalt. 
Der Niederschlag von Zinksulfid und Bariumsulfat wird nicht abfiltrirt, son
dern die gauze 1Iasse wird zur Trockne verdampft und calcinirt. 

Ein Verfahren zur Herstellung von Okerfarben durch Nuanciren 
von C h 1'0 m gel b mit Schwefelwasserstoff ist von S. H. COHN in Wiirlitz 
angegeben. (D. P. 25143.) Ein Gemenge von Chlorblei und Bleioxyd wird 

mit etwas Salpetersaure, Alaun und Kaliumbichromat versetzt. Unter Um

riihren wird dem mit Wasser angeriihrten Brei Schwefelwasserstoff zugefiihrt, 
wodurch man jede Nuance vom hellsten Okergelb bis zu Umbra erzeugen kann. 

KAMPE in Aachen. Kalkfarbe. (D. P. 21158.) Geliis-chter Kalk wird mit 
Fischhautbriihe, der Kochsalz zugesetzt ist, vermischt. Zugleieh werden geringe 
Mengen Fichtennadeliil, Pfeffermiinziil und Spiritus zugegeben. Die durch 
Wasserzusatz diinnfliissig gemaehte Masse passirt mehrere Siebe und wird 
dann in einem Behalter der Garung iiberlassen. Nach einigen Monaten 
wird dieselbe mit Kreide, die mit Fischhautbriihe angeriihrt ist, und event. 
mit Farbstoffen zusammengemahlen. 

Ein Praparat von O. KALL in Heidelberg (D. P. 18307) soIl das ge
kochte Leinol ersetzen, welches man zum Grundiren der Flachen, die mit 
einem Oelfarbenanstrieh vel'sehen werden sollen, benutzt. Zu zehn Teilen 
geschlagenem Blut mischt man einen Tei! zu Staub zerfallenen Kalk. Nach 
langerem Stehen entfernt man die an die Oberflache getretenen unrein en 
Teile. Man sticht die feste Masse von dem kalkigen Bodensatz ab, riihrt 

dies en mit Wassel' auf, lasst absitzen und giesst die klare Fliissigkeit zu del' 
festen Masse. Man Hisst diese Masse 10 bis 12 Tage ruhig stehen, nachdem 
man zuvor eine Losung von iibermangansaurem Kali hinzugefiigt hat. Die 
Mischung wird mit Wasser auf die Consistenz eines diinnfliissigen Leim
wassers ge bracht. 

Zur Herstellung wetterfester Maueranstl'ich-Farben wird naeh 
E. G. THENN in Miinchen (D. P. 25137) ein trockenes Pulver aus 20 TIn. 
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kieselsaurem Kali, 10 TIn. Feldspath, 27 TIn. gefalltem Kieselsaurehydrat, 
9 Tin. Kryolith, 15 TIn. natiirlicher durch Kali leicht angreifbarer Kieselerde, 
bezw. Silicate, 19 TIn. krystallinischem kohlensaurem Kalk und 50 Tin. Erd
farbe hergestellt. Zur Benutzung wird das Pulver mit dickem Aetzkalkbrei 
angeriihrt und nach dem Trocknen mit Wasser odeI' auch mit Kaliwasser
glasliisung bestrichen. 

Ein Schiffsanstrich von H. SCmU'fGER in CoIn (D. P. 24156) soli durch 
seine giftigen Bestandteile die sich an das Schiff ansetzenden Tiere todten 
und dabei wegen einer langsamen, graduellen Loslichkeit in d ii nne r Schicht 
abblattern, um die angesetzten Tiere abfallen zu lassen, ohne das darunter
Jiegende ~fetall bloss zu legen. 

Zur Bereitung desselben wird Copal abdestillirt, dann in Spiritus gelost 
und mit dem iiberdestillirten Copalol versetzt. Hierzu werden Aloe, Campher, 

Pech und Colophonium, die ebenfalls in Spiritus geliist sind, gesetzt. Hierin 
verriihrt man Caput mortuum, Leinol, Ricinusiil, dann rotes Quecksilberoxyd 
und schliesslich Carbolsaure. 

B. Pftanzenfarbstoffe. 
C. D. EKMAN in Bergvik erhitzt zur Herstellung von Far b s t 0 ff

liisungen aus Farbhiilzern und anderen Farbmaterialien (D. P. 25832.) 
die letzteren in zerkleinertem Zustande in einem Kessel mit Natriumbisulfit
losung odeI' Losungen anderer Alkali- odeI' Erdalkalisulfite unter Druck. Be
handelt man Blauholz bei 2 Atmospharen Druck, so wird ein sehr reines 
Violetblau extrahirt unter Aufliisung eines Minimums von Ex;tractivstoffen 
des Holzes. Wird sodann das B1auholz bei 6 Atmospharen 'erhitzt, so erhalt 
man noch ein ins Braunliche spiel en de Blau. 

EUG. PEREIRE in Paris bringt zur Extraction von Farbstoffen aus Far b
h olz e rn die letzteren in grossen Stiicken in den BOUCHERIE'schen Apparat, 
der zum Impragniren von Holz dient. Hier findet aber nun ein umgekehrter 
Process statt., indem der Farbstoff und Saft durch iiberhitzten Dampf aus
g-etrieben wird. Der Erf. will dadurch das Zerkleinern des Holzes ver
meiden, damit dasselbe noch anderweitig verwendbar bleibe. (Eng!. P. 2991 
vom 23. Juni 1882.) 

GARD und COBLEY in Dunstable (Eng!. P. 2549 vom 22. !Iai 1883) stellen 
Tanninschwarz her, indem Lederabfalle und andere gerbsaurehaltige Ab
fallstoffe mit Soda behandelt werden. Aus der Losung wird die Gerbsaure 
zusammen mit Gelatine mittelst eines Eisensalzes gefallt. 

Behandlung von In dig 0 fiir die Farberei und Druckerei von READ 
HOLLIDAY in Huddersfield. (Eng!. P. 2486 vom 18. Mai 1883.) Die bei der 
Darstellung von Alizarin, Naphtol und anderen Hydroxylverbindungen aus 
den Sulfosauren erhaltene Liisung von Alkalisulfit wird noch mit schwefliger 
Saure behandelt und dann zur Herstellung del' Indigokiipe benutzt. 

KNAB in Miinchen. Dunkel bla ue S ignirfar be. (D.P. 20600 vom 4. Juni 
1882.) Blauholzextract wird in Spiritus geliist, mit Salzsaure und Kalium-
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chromatlosung versetzt, eingedampft und dabei mit Dextrin und weissem Bolus 

vermischt und zur Trockne gebracht. 

LEEDS MANUFACTURING COMPANY in Brooklyn stellt nach dem D. P. 26186 

einen gel ben Far b s t 0 ff durch Eindampfen eines Gemenges von F I a v in, 

Pikrinsaure nnd Salpetersaure her. 5 Tie. Pikrinsaure werden mit 
3 Tin. Flavin (Quercatin) gemischt, und das Ganze wird mit Salpetersaure 

von 36 0 B. auf dem Wasserbade behandelt. Dabei wird das Flavin nitrirt. 

Diesem gelb farbenden Farbstoff ist der Name "Echurin" beigelegt worden. 
LODER in Amsterdam bereitet Farbstoffe durch Einwirkung einer in alkoho

liseher Garung befindlichen Z u c k e rio sun g auf aromatische Verbindungen. 

(D. P. 23962.) Der in Garung zu versetzenden Zuckerlosung werden OrseilIe, 

ausserdem Moringerbsaure oder Resorcin, Trinitroresorcin oder Paramono

nitrophenol, sowie etwas Sal peter und Schwefelsaure oder Weinsaure ev. 
auch etwas Eisenoxyd hinzugesetzt. Man erhiilt Losungen, die Seide rosen

rot, bis violetrot farben. 
Nach diesem Verfahren wird die Natur des Farbstoffs, welcher in der 

Maische entwickelt wird, von den in dieser vorhandenen Eiweissstoffen und 

deren schwefelhaltigen Zusatzproducten beeinflusst. Urn von diesen unab

hangig zu sein, setzt der Erf. nach dem D. P. 26015 Sulfocyankalium zu . 
. Femer soil der garenden Fliissigkeit Betain oder Aldehyd zugesetzt werden. 

Es wird ein Recept angegeben, urn auf diese Weise aus Moringerbsaure 

einen Farbstoff zu erhalten, der Seide braunrot farbt. Es wird femer die 
Verwendung des weinsauren Eisenoxyds, speciell 1'5 g bei 1000 g Zucker 

oder 0'7.') g weinsaures Eisenoxyd und 0'75 g weinsaure Thonerde bei 1000 g 
Zucker, bei gIeichzeitiger Verwendung von Hefe beansprucht. 

Ein roter Farbstoff wird von LODER (EngI. P. 2235 vom 11. Mai 

1882) durch die gIeichzeitige Reduction verschiedener Farbholzer - z. B. 
eines Gemisches von 20 kg Gelbholz- oder Fustik-Extract mit 10 kg Rumex

Extract (Sorrel) und 100 I Wasser - mittelst Zink und Salzsaure dar

gestellt. 
Nach JAMES LONGMORE in Liverpool (D. P. 27311) wird ein Farbstoff bei 

der Reinigung des rohen Baumwollensamenols bezw. der aus solchem 

hergestellten S ei f e gewonnen. Bei der Reinigung des rohen Baumwollen

samenols durch teilweises Verseifen erhalt man einen schleimigen Nieder

schlag, welcher nach dies em Verfahren auf gereinigte Seife und Farbstoff 

verarbeitet wird. Derselbe wird mit einem Ueberschuss concelltrirter Alkali

lauge geschmolzen und so lange mit der Alkalilauge gekocht, bis die Seife sich 

von der Lauge trennt. Die Seife wird dann nochmals aufgeliist, mit Alkali 

gekocht und durch einen Ueberschuss desselben abgeschieden; sie kann 

dann bei nochmaligem Sieden mit Kochsalz ausgesalzen und geschliffen 

werden. Die zuerst gewonnenen Alkalilaugen enthalten den Farbstoff. Soli 
derselbe als Druckfarbe verwendet werden, so wirel er durch Alaun, Schwefel
saure oder essigsaure Thonerde, Chlorcalcium etc. aus der Lauge gefallt. 
Soli der Farbstoff zum Farben von Wolle diellen, so kann er durch Sauren 

Biedermallll, Jahrbuch VI. 28 
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ausgefiUlt werden. Hierzu dienen Schwefelsaure, Essigsaure, Chlorwasserstoff
saure oder Kohlensaure unter Druck. Der Farbstoff wird in Alkohol geliist 
zum Farben verwendet. 

Es kann auch die alkalische Lauge mit Kohlensaure gesattigt, ein, 
gedampft, von den Salzen miiglichst befreit und dann direct zum Farben 
von Wolle benutzt werden. Baumwoll- oder Leinenfaser werden vor dem 
Farben mit Alaun, Sumach etc. gebeizt. Der Farbstoff selbst wirkt auch als 
Beize fiir viele Anilinfarben. Die aus rohem Baumwollensameniil hergestellte 
Seife kann in analoger Weise auf gereinigte Seife und Farbstoff verarbeitet 
werden. 

GATEHOUSE in Bath giebt die Herstellung von Farbstoffen, Desodorisir
mitteln etc. aus Lignit an. (Eng!. P. 1557 vom 27. Marz 1883.) Die 
Braunkohle wird mit Wasserglasliisung getrankt und dann der Destillation 
unterworfen. Die Gase werden absorbirt, bezw. condensirt, wobei angeblich 
Farbstoffe erhalten werden. Der Riickstand in der Retorte soli als schwarzes 
Pigment, sowie als Desinfectionsmittel benutzt werden. 

c. Kiinstlicbe Farbstolfe. 
I. Rohstoffe und Zwischenproducte. 

Um Steinkohlengas und ahnliche Gase zur Benzolgewinnung 
geeigneter ZIl machen und den Benzolgehalt zu erhiihen wird dasselbe nach 
J. A. KENDALL in London (D. P. 24318), durch ein System von mit Coks 
oder Holzkohlen angefiillten eisernen Riihren geleitet, welche in Rotglut 
erhalten werden. Es soli dadurch eine Bereicherung an Benzol bis 40 Proc. 
und dariiber und eine Verminderung der die Nitrobenzolgewinnung beein
trachtigenden Kohlenwasserstoffe erreicht werden. 

Neue Quellen fiir Benzol, Nitrobenzol und Homologe sucht SAMUEL 
MELLOR in Patricroft zu erschliessen. Nach dem Engl. P. 5604 v. 25. Nov. 
1882 wird Steinkohlengas in geeigneten Gefiissen einem Druck von 4 oder 
mehr Atmosphiiren unterworfen. Dadurch wird ein grosser Teil Benzol fiiissig 
abgeschieden. 

U m das Benzol zu nitriren, lasst der Erfinder die direct aus den Retorten 
abdestillirende Salpetersiiure unter Einschaltung eines Kiihlapparats in das 
agitirte Rohbenzol des Handels fliessen. 

Ferner wird rohes Nitrobenzol dargestellt, indem Leuchtgas durch und 
iiber Salpetersaure geleitet wird, oder solcher in einem Rieselturm begegnet. 
Das Gas wird dann in einem Scrubber mit Wasser oder Alkaliliisung 
gewaschen. Die Waschwiisser werden mit Kalk neutralisirt und dienen da~n 
als Salpetersaure-Quelle fiir folgende Operationen. 

EMIL HEUSSER in Diirkheim, Rheinpfalz. Darstellung niedrigsieden
der und hochsiedender Kohlenwasserstoffe durch Einwirkung von 
Chlor und Salzsaure, bezw. Chlorzink und Salzsaure auf die bei 
der trockenen Destillation der Steinkohlen oder eines Gemisches von Stein
kohl en mit Steinkohlenteer oder Steinkohlenteeriilen entstehenden Oele 
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(D. P. 24758). Zur Gewinnung niedrigsiedender Kohlenwasserstoft'e 

werden Steinkohlen der trockenen Destillation unter glekhzeitiger Einwirkung 

von Chlorgas und Salzsauredampf unterworfen, indem man die Steinkohlen 

in Retorten, nach Art del' Gasretorten, erhitzt und von Beginn des Heizens 

so lange Chlorgas und Salzsauredampf in die Retorte leitet, bis sich keine 

condensirbaren Gase mehr entwickeln. 

Zur Gewinnung von hoc h s i e den den Kohlenwasserstoft'en unterwirft 

man eine Gemenge von Steinkohlen und Rohchlorzink, oder von Steinkohlen 

mit Steinkohleuteer und Uhlorzink, oder von Steinkohlen mit Steinkohlen

teerol und Chlorzink unter gleichzeitiger Einwirkung von Salzsauredampfen 

der trockenen Destillation in derselben Weise wie oben. 

WILLIAM MAXWELL in Gartsherrie hat ein Verfahren zur Destilla tion von 

Teer angegeben (D. P. 23848). Urn die Trennung del' Wasserdampfe von dem 

dickfliissigen Teer zu erleichtern, sind in dem Fig. 217. 

Destillirapparat Steigriibren emit Oeft'nungen 

e und ein perforirtes Rohr f zum Einfiihren 

comprimirter Luft angeordnet. Die Riihren 

tauchen bis zu 2/3 in das Wasser odeI' die 

Oele, mit denen del' Teer gemischt ist. Be

ginn en dann die zu entfernenden Fliissig

keiten, welche bei einer niedrigeren Tempe

ratur verdampfen, als del' Teer etc., sich zu 

verfliichtigen, so steigen sie direct dUTch die 

Rohren aufwarts und entweieben durch den 
Helm, ohne weitere Collision mit dem iibri

gen Inhalt des Apparates. Auf solche Weise 

geht die Scheidullg schnell und regelmassig 

von statten. 

ROB. IRVINE in Edinburgh. Gewinnung von Anthracen aus Reten 

(Eng!. P. 4276 vom 8. September 1882). Der Erf. nennt die festen Anteile, die 

sich bei der Destillation von Harz mit Alkali ergeben, Reten und will aus 

diesen durch Behandlung derselben in Retorten bei Rotglut unter andereu 

Producten Anthraceu erhalten. 

EMIL HEUSSER in Diirkheim stellt aus Steinkohlenteerasphalt eine 

schwarze Farbe dar. Del' Asphalt wird mit leichtem rohem Teeriil odeI' mit 

Petroleumiilen unter Erwarmung ausgelaugt. Es bildet sich eine Liisung, 

die beim Abdampfen eine dem natiirlichen Asphalt sehr ahnliche Masse 

ergiebt, und ein Riickstand, del' nach mehrmaligem Auswaschen und darallf 

folgendem Ausdampfen eine gut deckende schwarze Farbe bildet (D. P. 24231). 

Die ACTIENGESELLSCHAFT FUR ANILINFABRIKATION in Berlin hat ein Ver

fahren angegeben, urn mit Hilfe yon Wasserentziehung organische Verbin

dungen synthetisch herzuslellen unter Anwendung sa ur e r s ch w ef e 1 s a UT e I' 
Alkalien (D. P.23775). Die bisher als Condensationsmittel benutzten 

Mittel, Schwefelsaure und Cblorzink, kiinnen ersetzt werden durch Bisulfate, 
28* 
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wobei mancbe Reactionen sicb viel glatter vollziehen als bei Anwendung von 
Scbwefelsaure oder Cblorzink. Eine Reibe von Condensationen lassen sicb 
mit Alkalibisulfat bewerkstelligen, die bei Anwendung von Scbwefelsaure 
iiberbaupt nicbt oder wenigstens nur ungeuiigend gelingen. 

Verwendung finden soli Kalium-, Natrium- oder Ammonium-Bisulfat zur 
Darstellung von Condensationsproducten in folgenden Fallen: 

1. zur Condensation von Aldebyden mit secundiiren und tertiiiren 

Monaminen, und zwar Bezaldebyd, Nitrobenzaldehyd, Oxybenzaldehyd und 
Benzaldehydsulfosaure einerseits mit Metbyl-, Aetbyl-, Dimetbyl-, Diiitbyl-, 
Diamylanilin, Dipbenylamin und Methylrlipbenylamin andererseits; 

2. zur Condensation von Aldehyden mit Phenolen unter Anwendung 
von Acetaldebyd, Chloral, Acrolein, Valeral, Benzaldehyd, dessen Nitro-, 
Oxyproducte und Sulfosaure einerseits und Phenol, a- und p-Naphtol, Kresol, 

Resorcin, Orcin, Pyrocatechin, Pyrogallol und den ~Iethyl-, Aethyl·, Butyl-, 

Amylathern der mehratomigen Phenole; 
3. zur Condensation von Alkoholen mit Phenolen, und zwar Aethyl-, 

Metbyl-, Isobutyl-, Amyl- und Benzylalkobol mit Phenol, Nitrophenol, Kresol, 
Resorcin, Orcin, Pyrocatechin, Pyrogallol, Salicylsiiure und Gallussaure. 

Die FARBWERKE VORM. MEISTER, LUCIUS & BRUNING in Hiichst a. Main stellen 

Paranitrobenzylidenchlorid folgendermaassen her (D. P. 24152). Para
nitrotoluol wird bei 130 bis 1600 mit Chlor behandelt, bis die berechnete 
Gewichtszunahme erfolgt ist. Das Reactionsproduct wird mit VVasser, ver
diinnter Sodalosung und nochmals mit Wasser gewaschen und dann aus 
Alkohol umkrystallisirt. Das gebildete Paranitrobenzylidenchlorid giebt mit 
concentrirter Schwefelsiiure Paranitrobenzoldehyd. 

HUGO KOEHLER in Dresden. Darstellung von Nitrosophenolen mittelst 
Metallnitriten (D. P. 25469). Bei den bisherigen Darstellungsmetboden der 
Nitrosophenole durch Natriumnitrit und Essigsaure oder durcb Nitrosylsulfat 
bezw. Nitrosylchlorid veranlasst die frei werdende salpetrige Saure die Bildung 

bedeutender Mengen harziger Nebenproducte. Das Auftreten derselben wird 
verhindert, wenn man Nitrite anwendet, welche durch die Phenole selbst 
zerlegt werden, statt dieser kann man vortheilhafter Gemische von Kalium
oder Natriumnitrit mit liislichen Metallsalzen (z. B. Kupfer- oder Zinkvitriol) 
in aquivalenten J\fengen zu verwenden. 

Man kann auf diese Weise auch Liisungen von Metallen benutzen, deren 
Nitrite fiir sich nicht existiren. Die bei dieser Reaction in Betracht kom
menden Nitrite sind diejenigen aller Metalle, mit Ausnahme derjenigen der 
Alkalien und der alkalischen Erden. 

Die angefiihrte Reaction findet andererseits Anwendung auf die ein
werthigen Phenole, ausgenommen diejenigen, deren Parastellung be"etzt ish 
auf die zweiwerthigen Phenole, mit Ausnahme des Hydrochinons, auf die 
dreiwerthigen Phenole und auf das Alpba- und Beta·Naphtol. 

IVAN LEVIN STEIN in ~Iancbester. Fabrikation von a- und ;S'-Naphtol. 
(EngJ. P. 2300 vom 7. Mai 1883.) Sobald das naphtalinsulfosaure Natrium 
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wie gewiihnlich mit Aetznatron geschmolzen ist, bleibt die immer fiiissig 

gehaltene Schmelze einige Minuten lang der Ruhe iiberlassen, wobei sie sich 

in zwei Schiehten trennt. Die obere ist das Natriumnaphtolat, welches ge

sondert auf Naphtol verarbeitet wird. Die untere Schicht, rohes Natrium

sulfit, wird in Wasser gelost, und die Liisung dient zur Umwandlung der 
Naphtalinsulfosauren in deren Natriumsalze. Auf diese Weise wird an Alkali 

zur Scbmelze und an Saure zur Fallung des Napbtols gespart. 

Bei dem Verfabren nach BRii:-lNER'S Pat. 22547*), die Hydroxylgruppe 

der Naphtylverbindungen der Betareihe in die Amidogruppe iiberzu

fiihren, lag fiir die technische Ausfiibrung ein Haupthindernis darin, dass absolut 
schliessende Apparate in Anwendung genommen werden mussten und daher 
die Gefahr einer Explosion durcb den bei der Operation entstehenden Druck, 

der bei einer Temperatur von ca. 200 0 auf 30 bis 40 Atmospharen stieg, 

in hohem J\Iaasse vorbanden war. Nach einem von L. LANDSHOFF in Berlin 

angegebenen und in Abhangigkeit von BRONNER'S Pat. patentirten Verfabren 

geht die Umwandlung sehr leicht und unter Ausschluss jeden Drucks vor 

sich, wenn die Alkalisalze der ;5'-Naphtolsulfosaure in einem Cylinder auf 

200 bis 250 0 erhitzt wurde, wah rend ein Strom Ammoniakgas dariiber streicht. 

Die so erhaltenen ;5'-Naphtylaminsulfosauren, besonders auch die Polysulfo

sauren geben nach der Diazotirung mit Basen und Phenol en Farbstoffe. 

(D. P. 27378.) 

Die FARBE1'FABRIKEN \wm. FRIEDR. BAYER & Co. in Elberfeld (D. P. 26673; 
Zusatz zu 18027) **) fiihren die Trennung der durch Sulfonirung des ;5'-Naph· 

tols bei niedriger Temperatur erbaltenen Sulfosauren nicht mehr durch Be
bandlung der Natrollsalze mit Spiritus aus, sondern nach folgenden billigeren 

Verfahrungsweiseno 
1. Das Sulfosauren-Gemisch wird in 10 Tie. Wasser geriibrt und mit 

Erdalkalicarbonaten neutralisirt. Beim Eindampfen des Filtrats scheidet sich 
zuerst das Salz der SCHAFFER'schen Saure zu 4/5 del' vorhandenen Menge ab. 

2) Wenn das mit W" sser wie 1: 2 verdiinnte Sulfosauregemisch mit 
Soda oder Potasche neutralisirt wird, so scheidet sich gleich 4/5 bis "/6 der 

SCHAFFER'schen Sulfosaure als Alkalisalz aus. 
3. Die Liisung (3 TIe. Wasser auf 1 Tl. Sulfosauregemisch) wird zu 2/3 

mit kaustischem Alkali neutralisirt. Dann scheid en sich 4/5 der SCHAFFER'schen 

Saure als saures Alkalisalz aus. - Die Filtrate von der SCHAFFER'schen Sulfo

saure kiinnen ohne weiteres zur Darstellung von Azofarbstoffen dienen. 

Das BAYER'Sche D. P. 26231 giebt noeh eine andere Trennung der 

;5'-Naphtol-Sulfosiiuren ano Danach wird dieselbe so ausgefiihrt, dass die 

SCHAFFER'sche Monosulfosaure und eine andere von der sogenannten 

a-Monosulfosaure des ;5'-Naphtols (vgl. D. P. 18027) verschiedene Sulfosaure 

auf Zusatz einer Diazoverhindung zuerst, sodann die letztere (welche 

mit Diazoazobenzolmonosulfosaure das Croceincharlach Iiefert) ausgefallt wird. 

*) Techn.-chern. Jaln·b. 1884, 467. *') Techno-chern. Jahrb. 1883, 3400 
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Ein Darstellungsverfahren der ft -Nap h t 0 I s u If 0 s au r e n von der FARB
FABRIK vorm. BRONNER in Frankfurt a. M. (D. P. 26938) griindet sich auf 
die Thatsache, dass aus dem bei der Betanaphtolfabrikation entstehenden 
Nebenproduct, namlich dem Betadinaphtylather (0208 140) durch Einwirkung 
von Sulfonirungsmitteln (concentrirte Schwefelsaure, Anhydrid, Pyrosulfat etc.) 
bei hoherer Temperatur Sulfosauren des Betanaphtols entstehen. 

Die Reaction verlauft beispielsweise fur Betanaphtoldisulfosauren nach 

folgendel' Gleichung: 
ft02oHI40 +4H2S0'= 2ft01o H5 0H (S03H)2 +3820. 
--,- .'----,-;.--~ 

Betadinaphtylather. Betanaphtoldisulfosiiure. 
E. FRIEDLANDER beschreibt in Ber. 16, S. 2075 neue Derivate des a

und ft-Naphtols. Beim Erhitzen der Naphtole mit Anilin oder den Tolui
dinen in Gegenwart von Ohlorcalcium auf eine Temperatur von 230 bis 280 0 

bilden sich secundare Amine in Menge. Phenylftnaphtylamin krystal
lisirt in weissen Nadeln, Schmelzpunkt 108 0 ; Par at 0 I Y I ftn a p h t y I ami n 
ebenso, Schmelzpunkt 102 bis 103 0 • Mit Essigsaureanbydrid giebt dieser 
Korper (010H7. 0 7 H7) N02 H3 0, mit Benzoylchlorid die Benzoylverbindung. 

Phenylanaphtylamin schmilzt bei 60 0 , Paratolylanaphtylamin bei 
89 0 • Orthotolylanaphtylamin, Schmelzpunkt 95 0, giebt mit Pikrin
saure rotbraune Nadeln u. s. w. Es zeigt sich, dass ft-Naphtol weit leichter 
Reactionen eingebt als a-Napbtol. Aile beschriebenenAmine gaben mitSalpeter
saure oder Kaliumbichromat und Schwefelsaure Farbreactionen, die ft-Naphtyl
verbindungen gelb bis braun, die a - Verbindungen griine und griinblau. 

Durch Destillation lasst sich das Anilin aus den anilinhaltigen Ab
wassel'll nicbt vollstandig gewinnen. FR. GRASSLER in Cannstatt (D. P. 27274 
vom 4. September 1883) versetzt diese deshalb mit Ohlorkalk odeI' Kalium
bichromat oder ahnlich wirkenden Mitteln, so lange noch ein Niederschlag 
entsteht. Der harzige Korper ist alkoholliislich und lasst sich sulfuriren, 
bildet abel' keinen guten Farbstoff. Er lasst sich indess in einen sol chen 
iiberfiihren, wenn er mit 1/2 Anilin und 1/2 salzsaurem Anilin bei 180 0 er
hitzt wird. Das Product ist spritloslich oder wird in die Sulfosaure iiber
fuhrt und gieht nigrosinartige Farbtiine. Statt Ohlorkalk bezw. unterchlorig
saure Alkalien kiinnen auch freies Ohlor (in das Anilinwasser geleitet) oder 
andere Oxydationsmittel angewendet werden, z. B. Kaliumbichromat unter 
entsprechendem Salzsaurezusatz, auch unter Anwendung von Warme zur 
Beforderung der Einwirkung, wobei man, wie beim Ohlorkalk, mit dem Zu
satz so weit geht, als noch ein schwarzer Nierlerschlag erfolgt. Aus dies em 
wird nicht, wie es bei del' bekannten PERKIN'schen Mauvein-Darstellung ge
schieht, dieses wenige Procente betragende Teilproduct ausgezogen, sondern 
das ganze durch Digestion mit verdiinnter Saure von den Chromverbindungen 
befreite Reactionsproduct verwendet, indem man es, entweder wie angegeben, 
fiir sich sulfonirt, oder besser gleich dem Chlorkalkproduct mit AniIin we iter 
behandelt. Die so erhaltenen Zwischenproducte, wenn auch in ihrem Ver
halten zu Liisungsmitteln von dem Chlorkalkproduct etwas verschieden, hahen 
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mit demselben doch die Umwandlungsfahigkeit in blauere bestandige Korper 
gemein, welche sich dann beziiglich ihres Farbstoffcharakters ganz wie das 
secundare Product aus der Chlorkalkreaction verhalten. Analog und rascher 
als Chromat wirkt Kaliumpermanganat. 

Nach einer anderen Methode wird das Abfallwasser mit einer Nitritlosung 
von bekanntem Gehalt versetzt, so lange, bis eine Probe mit Jodkalium
starkekleister blau wird. Aus dieser Diazobenzolsalzl6sung wird mit P-Naph
tolliisung ein Niederschlag von p-Naphtolazobenzol erzeugt. Dieser Kiirper 
ist im Gegensatz zu dem schon bekannten a-Naphtolazobenzol (vgl. Ber. X, 
S. 1560) auch in Alkalien unliislich. Die Sulfosaure des Niederschlags ist 
ein billiger Ersatz des sogen. Orange II. Das p-Naphtol lasst sich in dem 
Verfahren durch seine Sulfosaure oder andere Phenole ersetzen. 

2. Anilinfarbstoffe, Triphenylmethanabkommlinge. 
Ueber die violetten Derivate des Triphenylmethans haben O. FISCHER 

und G. KORNER bemerkenswerte Abhandlungen veroffentlicht. (Ber. 16, 
2904; 17, 89). Sie haben besonders die Acetylverbindungen dargestellt, 
ferner das Acetylpentamethylparaleukanilin und das Pentamethylparaleuk
anilin (Schmelzpunkt 115-116 0). Die Farbe des letzteren liegt zwischen 
denen des Tetra- und Hexamethylviolets. Sodann wird eine Synthese des 
Hexamethylparaleukanilins durch Einwirkung des Orthoameisensaureathers auf 
Dimethylanilin angegeben. 

CH(OC2H5)3+ 3C6H5N(CH3)2 = 

C-~(C6 H4 N < g::)3 + 3C2 H50H. 

Der Kiirper krystallisirt in glanzenden Blattchen, welche bei 172 0 schmelzen. 
Die BADISCHE ANILIN- UND SODAFABRIK in Ludwigshafen giebt ein Ver

fabren an zur Darstellung von violeten Farbstoffen durch Einwirkung 
von Chlorkohlenoxyd auftertiare aromatische Monamine in Gegen
wart von Condensationsmitteln. (D. P. 26016.) Phosgengas wirkt auf Di
methyl ani lin und Diathylanilin unter Bildung der entsprechenden Saure
chloride und Ketonbasen ein.*) Bei der Darstellung dieser Kiirper lasst sich 
in geringem Maasse das Auftreten farbender Nebenproducte bemerken. Die 
Farbstoffbildung wird aber zur Hauptreaction, wenn die Einwirkung des Ohlor
kohJenoxyds auf die tertiaren Basen bei Gegenwart eines energisch wirken
nen Oondensationsmittels, wie Aluminiumchlorid, vor sich geht. Aus Dimethyl
und Diathylanilin lassen sich auf diesem Wege violette Farbstoffe der Tri

phenylmethanreihe in glattester und einfachster Weise darstellen, und 
ahnliche Farbstoffe werden durch Ausdehnung dieser Reaction auf eine grosse 
Reihe von terWiren aromatischen ~Ionaminen erhalten. 

FARBWERKE VORl!. MEISTER, LUCIUS & BRUNING in Hiichst a. M. Ver
fahren zur Darstellung von Nitroleukobasen des Triphenylmethans, 
seiner Homologen und ahnlicher Kohlenwasserstoffe. (D. P. 23784.) Es 

*) Vgl. MICHLER, Ber. 1876, 716. 
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werden die Nitroleukobasen aus Anilin, Toluidin, Xylidin, Naphtylamin, 
Methylxylidin und Diphenylamin durch BehandIung dieser Basen mit Para
nitrobenzylidenchlorid, Paranitrobenzylidenbromid, Paranitrobenzylidendiacetat 
oder ParanitrobenzyJidenglzyoHither, z. B. C6H' N02 • C H (0 C H3)2 bei Gegen
wart eines Liisungsmittels, wie Ligroin, Benzol, Alkohol u. s. w. im Wasser
bade erhalten. Analoge Nitroleukobasen werden aus dem Paranitrobenzyli
denaniIid, Paranitrobenzylidentoluid, ParanitrobenzyJidenxylid durch Erhitzen 
dieser Verbindungen mit den Salzen der vorher erwahnten Basen bei Gegen
wart eines Liisungsmittels erhalten. 

Die ACTIENGESELLSCHAl'T FUR ANILINFABRICATION in Berlin giebt ein 
Verfahren zur Darstellung derMetasuIfosaure des .Malachitgriins und 
homologer Farbstoffe an. (D. P. 25373.) Wahrend die durch Sulfurirung 
des Malachitgriins oder dessen Leukobase gebildeten Sulfosauren die SuIfo
gruppe in der Parastellung enthalten, bilden sich Metasulfosauren, wenn man 
von der Metasulfosaure des Bittermandeliils ausgeht und diese mit Dimethyl
anilin oder anderen tertiaren Basen com hinirt und die Leukobasen oxydirt. 
Die Benzaldehydmetasulfosaure erhalt man, wenn man BittermandeIiil all
miilig in rauchende Schwefelsaure bringt, wobei Erwarmung iiber 500 hinaus 
zu vermeiden ist. Als wasserentziehendes Mittel bei der Condensation der 
Sulfosaure oder ihres Natriumsalzes und des DimethylaniJins etc. dient zweck
massig KaIiumbisuIfat bei einer Temperatur v('n 120-150°. Man kann dann 
nach Zusatz von Natriumacetat oder Chlornatrium das NatIiurnsalz der Sulfo
saure der Leukobase abscheiden, oder auch die wasserige Lasung der SchrneIze 
direct mit Bleisuperoxyd oder Braunstein oxydiren und aus dem Filtrat das 
NatriurnsaIz der SuIfosaure aussaIzen. 

F ARBWERK GRIESHEIM A. MAIN, DITTLER & Co. in Griesheim a. M. steIlt 
chIorirte und bromirte Methyl- und Aethylbittermandeliilgriine 
her. Wird ein SaIz des BittermandelaIgriins in Wasser gelast und mit Essig
saure stark angesauert, so entstehen beirn Zusatz von geschlarnmten Chlor
kalk tief bIaugriine Farblasungen. Je nachdem man mehr oder weniger 
Chlorirungsmittel anwendet, bilden sich mehr oder weniger blaue Niiancen. 
Z. B.: 25 kg oxalsaures Tetramethyldiamidotriphenylcarbinol werden in 
1000 I kaltem Wasser geliist und mit 50 kg Essigsaure angesauert. Unter 
Umriihren giebt man zu dieser Grundlasung 7 kg geschlammten Chlorkalk 
rasch zu, lasst ca. 1/2 Stunde stehen und filtrirt. Das Filtrat wird mit Am
moniak versetzt und die abfiltrirte Farh base getrocknet; wird die so erhalteue 
Farbbase in Salzsaure geliist und mit Kochsalz ausgefalIt, so erMlt man den 

griinen Farbstoff. 
Wendet man statt 7 kg mehr Chlorkalk an, z. B. 20 kg, so erMlt man 

einen ahnlichen, etwas bIaueren Farbstoff. 
Statt Chlorkalk in verschiedenen Mengen kann auch eine Lasung von 

Brom in Natronlauge benutzt werden. (D. P. 27275.) 
Die BADIscBE ANILIN- UND SODAFABRIK in Ludwigshafen a. Rh. bildet in 

eigentiimlicher Weise aus den, tetraalkylirten Diarnidobenzhydrolen 
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Leukobasen der Rosanilingruppe durch Condensation mit aroma

tischen Aminen. (D. P. 27032.) Das Benzhydrol C(C6H5)2H'OH, bildet mit 

Benzol Triphenylmethan, indem das Hydroxyl des ersteren mit einem Wasser

stoffatom des letzteren Wasser bildet. Dieser Condensationsvorgang Hisst 

sich auch auf die Substitutionsproducte der Componenten anwenden. Au~ 

Benzhydrol und Anilin' und andel'll Monaminen erhalt man Aminderivate de, 

Triphenylmethans, die sich nicht durch Oxydation in Farbstoffe uberfiihren 

lassen; wol geschieht dies aber bei Anwendung von Paraamidobenzhydrol in 

ausserordentlich glatter Weise. 

Die Hydrolbasen werden erhaiten, indem die entsprechenden Ketonbasen 
durch Zinkstaub in alkoholischer (am besten amylalkoho!ischer) Alkaliliisung 

reducirt werden. 

Z. B. 100 Tie. Tetramethyldiamidobenzophenon werden in eine Lasung von 

60 TIn. Natronhydrat in 1000 Tin. Amylalkohol eingetragen. Die Mischung 

wird auf 120 bis 130 c erhitzt und allmalig mit 80 TIn. Zinkstaub versetzt. 

Die Reduction der Ketonbasen ist vollendet, sobald eine Probe beim Erkalten 

kein Keton ausscheidet und die durch Uebersattigen mit Essigsaure auf

tretende Blaufarbung an Intensitat nicht mehr zunimmt. Man trennt dann 

die Liisung von dem Niederschlag und treibt den Amylalkohol mit Wasser

dampf ab. Das harzartige Product wird in Salzsaure geliist. Nach dem Ver

dunn en mit Wasser wird durch Natronlauge fractionirt gefailt. Zuerst scheidet 

sich unveranderte Ketonbase ab, bis die anfanglich griine Farbe der Liisung 

in das reine Blau der neutralen Hydrolsalze iibergegangen ist. Alsdann wird 

die Liisung durch Natron vollig gefiUlt. Das ausgewaschene Tetramethyl
diamidobenzbydrol wird in Salzsaure geliist und die Liisung mit salzsaurem 
Anilin versetzt. Nach einigen Siunden ist bei Wasserbadtemperatur die Con
densation vollendet. Man macbt alkalisch, destillirt unangegriffene Anilin im 

Dampfstrom ab und filtrirt die ausgeschiedene Leukobase ab. Diese liefert 
bei der Oxydation ein riitlicbes Violet. 

Tetramethyldiamido benzhydrol giebt mit a-Naphtylamin eine Leukobase, 
die nach dem Umkrystallisiren aus Benzol durch Oxydation, z. B. mit Chlor

anil, einen blauen Farbstoff !iefert. Monomethylanilin, sowie Benzylanilin 

fiihren zu violetten Farbstoffen, Dimethylanilin zu einem schon krystallisir

baren Methylviolet, Dibenzylanilin zu Blauviolet, Methyldiphenylamin zu einem 

stark blauen Violet, Dimethylnaphtylamin zu einem riitlichen Blau u. S. W. 

Die BADISCHE ANILIN- UND SODAFABRIK in Ludwigshafen (D. P. 27789) 
stellt ferner Farbstoffe der Rosanilinreihe durch Condensation von ter

tiaren alkylirten Amidoderivaten des Benzophenons mit se

cundaren und tertiaren aromatiscben Aminen her. Zu diesem 

Verfabren ist man durch die Synthese des Aurins aus Diozybenzophenon 

und Phenol unter Mitwirkung von Phosphorchlorur (GRABE und CARO, Ber. 
XI, 1350) gelangt. 

(CBH!' OH)2 
CO(CBH40H)2 + CBH5 • OH = H20 + C - CfiH4 

~O/ 
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Die Oxyderivate des Benzophenons werden durch diese tertiare alkylirte 
Amidoderivate und das Phenol durch secundare oder tertiare aromatische 
Amine ersetzt. Auch hier ist die Mitwirkung von Phosphorchloriir, Phosphor
oxycblorid, Ohlorkohlenoxyd oder anderer Oondensationsmittel erforderlich. 
Wiirden z. B. Tetramethyldiamidobenzophenon, Dimethylanilin und Phosphor
chloriir zusammengebracht, so tritt sofort unter erbeblicher Warmeentwicke
lung eine Reaction ein, bei welcher sich Methylviolett bildet offenbar nach 
der Gleichung: 

6 , 2 06H'N(OH3)2 
OO<OsH4N(OHi2 + OSH5. N(OH3)2 = (OH)O ./ 06H'N(OH3)2 

o H N(OH ) ........ 06H'N(OH3)2. 

Das Product wird in heissem Wasser gelost, mit Natronlauge alkaliscb 
gemacbt und das .iiberschiissige Dimetbylanilin im Dampfstrom abdestillirt. 
Die Farbbase wird abgescbieden und in Salzsaure geliist. Aus der von 
etwas unangegriffenem Keton abfiltrirten Liisung wird das Methylviolett durch 
Aussalzen abgescbieden. 

Bei Anwenoung von Ohlorkohlenoxyd an Stelle des Pbospborchlorurs 
kann man die Synthese des Methylviolets direct aus Dimethylanilin bewerk
stelligen, da sich aUB dieser Base und Chlorkohlenoxyd ja zunachst Tetra 
methyldiamidobenzophenon bildet. (MICHLER, Ber. IX, 716.) 

In den Patentanspriichen werden ausser den Oondensationen von Tetra
methyl(aethyl)benzopbenon mit Diphenylamin, a-Pbenylnaphtylamin, a·Di
naphtylamin, den tertiaren Alkylderivaten von Anilin, Toiuidin, Anisidin, 
Metapbenyiendiamin auch noch die Darstellung von Malachitgriin und Homo
logen aus Dimethyl(aethyl)amidobenzophenon mit den tertiaren Alkylderivaten 
des Anilins, ferner die Oondensation der Benzopbenonderivate mit Ohinolin 
(Obinolingriin) und endlich auch die Isolirung der blauen bezw. gelben 
Zwischenproducte (Benzophenonhaloidderivate), welche durch Einwirkung von 
Phosphorchloriir oder Phosphoroxychlorid auf Tetrametbyl- bezw. Dimetbyl 
(aethyl)amidobenzophenon entstehen. 

OTTO FISCHER in Munchen. Darstellung wasserliisIicher blau-
griiner Fa rbstoffe aus Tric hlor ben zalde hyd (D. P. 25827). 

Der von BEILSTEIN (Lieb. Ann. 152, 238) entdeckte Trichlorbenzaldehyd 
vom Schmelzpunkt 110-1110 vermag mit Dimetbylanilin und Diatbylanilin 
krystallisirbare Leukobasen zu liefern, welche durch Oxydationsmittel in blau
griine Farbstoffe iibergefubrt werden konnen. Zur Darstellung des Trichlor
benzaldehyds dient als Ausgangsmaterial das bekannte TrichlorbenzaIchlorid 
(Siedepunkt 2800). Dasselbe wird unter gelindem Erwarmen in concentrirter 
Schwefelsaure geiiist. Beim Eingiessen der Losung in Wasser scheidet sich 
Trichlorbenzaldehyd ab. Dieser Korper liefert mit Dimethylanilin Coder ahn
lichen Basen) bei Gegenwart wasserentziehender Mittel eine Leukobase von 
der Zusammensetzung 023H23dPN2, welche in saurer Losung durch Oxyda
tionsmittel in die Farbbase 023H23013N20 verwandelt wird. Die liislichen Salze 
derselben farben die Faser blaugriin. 
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In analoger Weise wie das Safranin durch Oxydation eines Gemenges 

von Paradiaminen mit primiiren Monaminen der Benzolreihe (AniJin, To

luidin etc.) entsteht,*) stell en KALBE & Co. nach dem D. P. 24229 rote 

Farbstoffe durch Combination der Paradiamine mit den amidirten 
A e the r n de r Ph en 0 Ie, unter dem Einfluss oxydirender Mittel dar. 

Es wird 1 Moleciil des Paradiamins mit 2 Moleciilen des Amidophenol

iithers in wiissriger Losung mit Kaliumbichromat oder einem anderen Oxy
dationsmittel behandelt; der Farbstolf wird ausgesalzen. 

Bei Anwendung von Paraphenylendiamin und Anisidin scheint der 
Process nach folgender Gleichung zu verlaufen: 

C"H4(NH2)2+2 C6H4 {~~~3 = C1SH12N\OCH3)2+8 H. 

Statt der Paradiamine lassen sich deren Substitutionsproducte, z. B. 
Dimethylparapbenylendiamin, oder aucb solche Korper anwenden, welche 
durch Reduction in Paradiamine iibergehen, z. B. Nitrosodimethylanilin und 
Dichlorchinonimid. Bei Verwendung letzterer sind die Oxydationsmittel ent
behrlich, da obige Korper selbst oxydirend wirken. Von den amidirten 
Phenoliithern sind hauptsiichlich die Orthokorper (Orthoanisidin, Ortboamido
phenetol, Orthoamidobutylphenol etc.) von Wichtigkeit; dieselben kiinnen 

jedoch zur Halfte durch die entsprechenden Parakorper ersetzt werden. 
Ebenso liisst sich die Halfte des Amidophenolathers durch andere Monamine 
z. B. durch Anilin, Toluidin oder Dimethylanilin ersetzen. 

Farbstolfe dieser Klasse stellten die Erfinder ebenfalls durch Oxydation 

eines Gemenges von je 1 Moleciil des amidirten Phenolathers mit 1 Moleciil 
NH 2C6H4 t 

Paradiarnidodiphenylamin NH2C6H4 f NH dar. 

NIETZKI hat die Einwirkung von Eisenchlorid auf eine saure Losung 
von Tetramethyldiamidodiphenylamin in Gegenwart von Schwefel
wasserstolf untersucht. Zunaehst bildet sich ein gruner Farbstolf C16H29 N3Cl. 
Dieser zersetzt sich mit 2 H2 0 und bildet C6 H4 0 2 + NH (CH3)2 + HCI + 
(CH3)2N' C6H4 NH2. Das Dirnethylparaphenylendiamin wird durch Einwir
kung des Schwefelwasserstoffs in l\leth ylenblau verwandelt. Die Oxydation 
der Paradiamine in Gegenwart einer primiiren, secundaren oder tertiiiren 
Base ist die Quelle einer grossen Anzahl neuer Farbstoffe. Auilinschwarz 

gehiirt wahrscheinlich zu denselben. Durch Oxydation von Paraphenylendi
amin in Gegenwart von Diphenylamin erhielt N. einen Korper, welcher die 
griine Form des Anilinschwarz bildet. Dieselbe Substanz entsteht aucb neben 
Chin on durch Oxydation von Paramonoamidodiphenylamin. Ihre Zusammen
setzung ist CIsH I5 N3. 

O. N. WITT bescbreibt in Ber. 17, 74 eine neue Methode zur Darstel
lung der In d ul in e. Beim gewobnlichen Verfahren mittelst Amidoazoben
zols und Anilins ist die Bildung von der Entwickelung von Amoniak und 
cornplieirter Nebenproducte begleitet. Wenn aber Pbenylarnidoazobenzol 

') Vgl. NIETZKI in Techn.-chern. Jabrb. 1884, 474. 
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mit salzsaurem Anilin erhitzt wird, so bildet sich keine Spur von Ammoniak
salz oder eines Ammoniaksalzes. Es scheint, dass die Azogruppe durch den 

Wasserstoff des Anilins reducirt wird, welches seinerseits sich mit dem Re
ductionsproduct Amidodiphenylamin (Phenylparapheny lendiamin) zu Indulin 
verbindet. Hieraus folgt eine Analogie mit den Farbstoffen der Saffranin
gruppe, die auch durch Wasserstoffentziehung aus einem Gemisch eines Mon
amins und Paradiamins gebildet werden. 

AUG. FR. OHESNAIS in Rouen steJlt einen blauen Farbstoff her (Eng!. P. 
1589 vom 29. Marz 1883), indem Indulinbase mit Essigsaure oder Sehwefel
saure im Oelbad erhitzt wird, bis eine homogene Masse von dem Aussehen 
des Indigo sich ergiebt. Die Masse wird in Alkohol gelOst und mit Nitroso
dimethylanilin oder Methylviolet versetzt. Naeh dem Farben hat der Stoff 
ein Kaliumbichromatbad zu pas siren. (Die Patentschrift ist sehr unklar 
abgefasst.) 

3. Phenolfarbstoffe. 
LEIPZIGER ANILINFABRIK, BEYER & KEGEL in Lindenau-Leipzig. Dar

stellung von Dinitrophenol-Para- bezw. -Orthosulfosaure. (D. P. 

27271.) Durch Koehen des aus phenolparasulfosaurem Kali erhaltenen mo

nonitrophenolparasulfosauren Kali bis zur aufhiirenden Gasentwickelung mit 
verdiinnter Salpetersaure erhalt man ein dinitrosulfosaures Salz, das in saurer 
Liisung intensiv gelb farbt. Die Reaction verHiuft dabei im Sinne folgender 
Gleichung: 
06H3(0 H)(S 03 p K) (N 0 2) + N 0 3 H = H2 0 + 06 H2 (0 H) (S03 p K) (N02)2. 

Denselben Farbstoff erMlt man aueh beim Kochen von phenolparasulfo
saurem KaJi mit iiberschiissiger verdiinnter Salpetersaure bis zum Aufhoren 
der Gasentwickelung nach folgender GI eiehung: 
06 Hi (0 H) (8 0 3 p K) + 2 N 0 3 H = 2 H2 0 + 06 H2 (0 H) (S 0 3 p K) eN 0 2)2. 

Phenolortho.mlfosaures oder mononitrophenolorthosulfosaures Kali !iefert 

einen isomeren, ziemlich ebenso filrbenden Farbstoff, welcher jedoch leichter 
im Wasser liislich ist. Denselben Farbstoff erhalt man aus phenoldisulfo
saurem Kali beim Kochen mit massig verdiinnter Salpetersaure. Denselben 

Farbstoff erhalt man aus phenoldisulfosaurem Kali beim Kochen mit massig 
venliinnter Salpetersaure. 

IWAN LEWINSTEIN in Manchester steJlt nach dem Eng!. P. 5692 yom 

30. November 1882 aus Alpbanaphtol folgendermaassen Farbstoffe her. 
Dasselbe wird in die Disulfosaure umgewandelt, aus welcher mit Natrium
nitrit die Nitrosoverbindung dargestellt wird. Diese wird durch langere Be
riihrung mit verdiinnter 8alpetersaure (Saure von 1'456 Vol. Gew. mit dem 
gleichen Gewicht Wasser) bei gewiihnlicher Temperatur in Krystalle umge
wandelt, deren Salze leuchtend gelb farben.*) 

*) Vgl. SELTZER in Techn.-chern. Jahrb. 1884,478; anch MEISTER, LUCIUS nnd BRt

NING, D. P. 22545, ibid. 477. 
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Nach CHARLES LOWE in Reddish hei Stockport (Engl. P. 5554 vom 22. 
November 1882) wird ein roter Farbstolf aus Aurin hergestellt. Dasselbe 

wird mit lO TIn. einer wasserigen oder alkohoIischen oder phenolischen 10-

sung von Ammoniak und 1 TI. Benzoesaure oder einer anderen organischen 

Saure auf 212-400 0 F. erhitzt. Es bildet sich ein roter basischer Farbstoff, 

dessen Zusammensetzung nicht angegeben ist und den der Erf. "Rosophe

noIin" nennt. Derselbe kann in die Sulfosaure umgewandelt werden, welche 

Verbindung man auch erhaIt, wenn man von der Sulfosiiure des Aurins 

ausgeht. 

Nach S. PFAFF unterscheidet sich die sogenannte a-Monosulfosaure des 

,S'- Naphtols von der isomeren SCHAFFER'schen Saure dadurch, dass sie mit 

Diazoxylol in verdiinnter Losung keinen Azofarbstoff bildet, wahrend dieselbe 

sich mit anderen Diazoverbindungen, z. B. Diazobenzolsulfosaure, verbindet. 

G. SCHULTZ findet indessen (Ber. 17, 461), dass mit concentrirten Losungen 

auch Xylolazobetanaphtolsulfosaure in Form roter Nadeln entsteht, die sich, wie 

der isomere Korper, in concentrirter Schwefelsaure mit kirschroter Farbe losen. 

Aus Tetrazodiphenyl (aus Benzidin erhaIten) und j1-Naphtoldisulfosaure 

entsteht nach SCHULTZ ein roter Farbstoff. Wenn aber 2 Mol. Disulfosaure 

in alkalischer Liisung mit 1 Mol. Tetrazodiphenyl erwarmt werden, so bildet 

sich ein blauer Farbstoff. 1m Filtrat von dem ausgesalzenen Farbstoff ist 

keine Disulfosaure nachzuweisen. 

C. LIEBERMANN. Ueber die Constit1ltion der Azonaphtolfarbstoffe. (Ber. 

16, 2858.) 
DURAND und HUGUENIN in Basel wandeln nach dem Eng!. P. 2591 

Yom 24. Mai 1883 das a- Nap h t 0 I durch Erhitzen mit 5 TIn. Schwefelsaure

monohydrat und 2 TIn. glasiger Phosphorsaure bei 100 0 in die Disulfosaure 

urn, diese durch Behandlung mit Natriumnitrit in Nitrosodisulfosiiure, welche 

bei der Oxydation mit Salpetersaure auf dem Wasserbad Nitrodisulfosaure 

liefert. 1etztere soIl als gelber Farbstoff benutzt werden (s. oben LEVINSTEIN). 

O. NiiLTING und O. KOH:-l haben die Azo- und Diazoverbindungen der 
Kresole dargestellt. (Ber. 17, 351.) 

Ueber lndophenole und diesen iihnliche Farbstoffe von RICH. MOHLAU. 
(Ber. 16, :'843.) 

ROB. HOLLIDAY und W. R. HODGKINSON beanspruchen durch ihr Engl. P. 

3730 vom 31. Juli 1883 die DarsteIIung der Ph en 0 I e des Flu 0 r ens und 

Ae e nap h ten s dureh U mwandlung dieser Kohlenwasserstoffc in Sulfosauren 

lInrl Schrnelzen derselben mit Alkali, femer der aus den Nitroverbindungen 

erhaltenen Amidoderivate (Flnorylamine). Diese, sowie die Fluorole und 

deren Sulfosauren sollen wie die Naphtole und Naphtylamine zur Erzeugung 

von Azofarben benntzt werden. Letztere sind aber nicht naher beschrieben. 

4. Azofarbstoffe. 
RICHARD MiiHLAU in Dresden giebt ein neues Verfahren zur Darstellung 

aromatischer Diazoverbindungen an. (D. P. 25146.) Die bisher 
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bekannten Methoden zur Umwandlung primarer aromatischer Amidoverbin
dungen in Diazoverbindungen sind aus den Beobachtungen hervorgegangen, 
dass einerseits salpetrige Saure (GRIESS), andererseits Nitrosylbromid (KONINCK) 
und Nitrosylchlorid (PABST und GIRARD) basische Karper zu diazotiren im 
Stande sind. Die salpetrige Saure pfiegt entweder in Gasform, aus concen
trirter Salpetersaure und arseniger Saure oder Starke entwickelt, oder in Ver
bindung mit einem Alkalimetall zur Verwendung zu gelangen. Dieses Vel'
fahren der Diazotirung mittelst salpetrigsauren Natriums, von MARTIUS zuerst 
zur Darstellung von Diazoamidoverbindungen, spater von V. MEYER zur Dar
stellung von Diazoverbindungen in wasseriger Losung empfohlen, ist be
kanntlich das in der Farbpraxis gegenwartig iibliche. 

Das Verfahren von MORLAU nun beruht auf der Thatsache, dass die 
salpetersauren Salze primarer aromatischer Amidoverbindungen in kalter 
wasseriger odeI' alkoholischer Lasung in Gegenwart von Zink (Zinkstaub) 
und irgend einer Saure, sei dieselbe nun eine Halogenwasserstoffsaure, wie 
Salzsaure, sei dieselbe Salpetersaure, Schwefelsaure oder Essigsaure, in Dia
zoverbindungen iibergehen. 

Die Substitution des Zinks durch andere Metalle fiihrt zu unbefriedi
genden Resultaten. 
RI-N H2, HN 0 3 + Zn+ 3 H CI = RI-N=N - Cl + Zn C12 + 3 H2 O. 
',---.-.;' --~---
salpetersaure Amido- salzsaure Diazover-

verbindung bindung 

Diazobenzolsalz wird z. B. hergestellt, indem 15'5 TIe. salpetersaures 
Anilin odeI' 9 TIe. Anilin unter Hinzufiigung der zur Bildung des salpeter
sauren Anilins notigen Menge Salpetersaure in 500 TIn. Wasser gelost und 
nach dem Abkiihlen mit Eis erst mit 7 TIn. Zinkstaub, darauf unter fort
wahrendem Riihren mit 34 TIn. Salzsaure von 1'16 spec. Gew. oder 27 TIn. 
Salpetersaure von 1'4 spec. Gew. allmalig versetzt werden. Das Eintragen 
der Saure kann auch demjenigen des Zinkstaubes vorausgehen. Nach einiger 
Zeit ist die Umwandlung in das salzsaure bezw. salpetersaure Diazobenzol 

erfolgt und es kann nunmehr die so bereitete Lasung des Diazosalzes in 
geeigneter Weise verwendet werden. 

SOCIETE ANONYME DES MATIERES COLORANTES ET PRODUITS CHIMIQUES DE 
ST. DENIS in St. Denis bei Paris. Herstellung von Farbstoffen durch Einwir
kung von Brom auf Azofarbstoffe (D. P. 26642 vom 14. December 1882). 
Folgende Azofarbstoffe, die entstanden sind durch die Einwirkung: 1. der 
Paradiazophenylsulfosaure auf a-Naphtol, 2. auf fi-Naphtol, 3. auf Dimethyl
anilin, 4. auf Diphenylamin; 5. der Metadiazophenylsulfosfmre auf a-Naphtol, 
6. auf fi-Naphtol, 7. auf Dimethylanilin, 8. auf Diphenylamin; 9. del' Diazo
phenyldisulfosaure auf a-Naphtol, 10. auf fi-Naphtol, 11. auf Dimethylanilin, 
12. auf Diphenylamin; 13. der Diazocresylsulfosaure aus Orthotoluidin auf 
a- Naphtol, 14. auf fi-Naphtol, 15. auf Dimethylanilin, 16. auf Diphenylamin; 
17. der Diazocresylsulfosaure aus Paratoluidin auf a-Naphtol, 18. auf fi-Naph tol, 
19. auf Dimethylanilin, und 20. auf Diphenylamin, sollen bromirt werden. 
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Dies geschieht durch Einwirkung einer Lasung von Bromnatrium und 

Natriumbromat, aus welcher durch Schwefel~aure Brom in Freiheit gesetzt 
wird. Die Bromsubstitutionsproducte sollen besonders grosse Farbekraft 

besitzen. 
Die FARBENFABRIKEN vorm. FR. BAYER & Co. in Elberfeld haben ein 

Verfahren zur Darstellung von Sulf 0 sa ur en des Ben z i d in s und Ben
zidinsulfons, sowie zur Darstellung neuer Azofarbstoffe aus den Te
trazoverbindungen derselben und Aminen, Phenolen oder deren Sulfo
sauren angegeben. (D. P. 27954.) Benzidindisulfosaure entsteht nach 
PETER GRIESS (Ber. 14, S. 300), wenn man Benzidin mit der doppelten ~lenge 
rauchender Schwefelsaure in einem Oelbad auf ca 170 0 C. kurze Zeit erhitzt. 
Wird aber langere Zeit und bei haheren Temperaturen als 170 0 erhitzt, 
so entstehen neben der Benzidindisulfosaure aneh die Tri- und Tetrasulfo
saure, sowie ferner eine Mono- und eine Disulfosaure des Benzidinsulfons. 

C6 H2 N H2 S 0 3 H } C6 H2 N H2 S 0 3 H \ 
C6 H3 N H2 S 02 und C6 H2 N H2 S 03 H f 8 02 

Die Reaction verlauft vorteilhafter, wenn man einen grossen Ueberschuss 
an Schwefelsaure anwendet. Die Schmelze wird in Wasser eingetragen. 

Hierbei lasen sich die Tri- und Tetrasulfosaure des Benzidins in Wasser 

auf, wahrend die Disulfosaure, sowie die obengenannte Mono- und Disulfo
saure des Benzidinsulfons sich absetzen. Die Tri- und die Tetrasulfosaure 
des Benzidins geben in der Combination mit Aminen und Phenolen rote 
bis violete Farben. Zur Trennung beider Karper werden die Barytsalze 

dargestellt; das der Trisulfosaure ist in Wasser leicht laslich, das der Te
trasulfosaure schwer loslich. 

Das Gemenge der Disulfosauren des Benzidins und der beiden Sulfo
sauren des Benzidinsulfons giebt mit Aminen und Phenol en und deren Sul
fosauren rot-violete bis violete Farben. Fur sich ergiebt die Disulfosaure 
des Benzidins, mit den Sulfosauren der Naphtole violet- bis braunrote 
Farbstoffe. Die beiden Sulfosauren des Benzidinsulfons, liefern rote, violete 
und blaue Farbstoffe. Um sie zu trennen, kocbt man das Gemenge mit 
Wasser auf. Es lust sich die Disulfosaure des Benzidinsulfons, wahrend die 
anderen beiden Kurper selbst in heissem Wasser fast unloslich sind. Das 
nach dem Ausziehen der Disulfosaure des Benzidinsulfons verbleibende Ge

menge der Disulfosaure des Benzidins und der Monosulosaure des Benzidin
sulfons kann mittelst der Calcium- oder Bariumsalze getrennt werden. Das 
Bariumsalz der Monosulfosaure des Benzidinsulfons scheidet sich beim Er
kalten der concentrirten Lasung in gelben Krystallen aus, wahrend das der 
Benzidindisulfosaure in Losung bleibt. Da die Disulfosaure des Benzidin
sulfons der wertvollste der gefundenen Kiirper ist, so wird die Monosulfo
saure des Benzidinsulfons zweckmassig in ihre Disulfosaure iiberfiihren. Zur 

Darstellung von Farbstoffen werden die Sulfosauren durch Einwirkung von 
salpetriger Saure in ihre Tetrazoverbindungen iiberfiihrt, die man auf die in 
Lasung befindlichen Amine und Phenole und deren Sulfosiiuren einwirken lasst. 
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Die Disulfosiiure des Benzidinsulfons !iefert violete, blaue und rote Farbstoffe. 
LUDWIG KNORR in Erlangen steIlt durch Einwirkung von Acetessig

estern, ihren Substitutionsproducten und Homologen auf Hydrazine so
genannte Oxypyrazole her. So wird ein Korper gellannt, der durch 
Condensation von einem Acetessigester mit einem Hydrazin entsteht. 

Acetessigester vereinigt sich z. B. mit Phenylhydrazin unter Wasser-
austritt zu einem Korper 

G6H5-N-N- C CH3 
- <CH~ - C02 C2H5 

H/ ' 
der ein gelbes Oel bildet. Beim Erwiirmen geht dasselbe unter Alkoholaus
scheidung in einen festen Korper, Methylphenyloxypyrazol, CIOHION2 0 liber. 

Dieser bei 127 0 schmelzende Korper giebt sowol mit Basen als auch mit 
Sauren Salze. 

l'Ian erhitzt den Phenylhydrazinacetessigester auf 100 0 , bis eine Probe 
beim Erkalten oder Uebergiessen mit Aether vollstandig fest wird. 

Die Reactionsmasse wird noch warm in Aether gegossen und die aus
geschiedene Krystallmasse mit Aether gewaschen. 

Methylphenyloxypyrazol giebt sowol mit Basen als mit Sauren Salze. 
Sein Schmelzpunkt !iegt bei 127 0 • Beim Erhitzen mit Halogenalkylen auf 
100 0 entstehen sehr leicht Alkyderivate. Das Methylderivat z. B. krystaIlisirt 
aus Aether in perlmutterglanzenden Blattchen vom Schmelzpunkt 116 0 • 

Durch wasserentziehende Mittel, z. B. durch einen Ueberschuss von 
Phenylhydraziu, entsteht aus dem Methylphenyloxypyrazol beim Erhitzen 
unter Wa:,,~eranstritt ein Anhydridkorper von der Formel C2°H 18N40. 

In gleich~r Weise wie Phenylhydrazin reagiren unter Wasser- und Alko
holaustritt die aus Toluidin etc. erhaltenen Hydrazine auf Acetessigather und 
seine Substitutionsproducte (D. P. 26429). 

Von besonderer Wichtigkeit werden die Nap h tylam ine und N a ph tole, 
sowie die Sulfosauren dieser Korper fiir die Darstellung von Azofarbstoffen. 

(Vgl. Techn.-chem. Jahrb. 1884, S. 488.) 
Der VEREIN CHEMISCHER FABRIKEN in Mannheim hat ein Verfahren zur 

lJarstellung roter Farbstoffe durch Einwirkung von Diazoverbin

dungen auf Alphanaphtolsulfosauren. (D. P. 26012.) Verschieden 
von der bekannten SCHAFFER'schen a-Naphtolsulfosaure ist eine Sulfosaure, 
welche sich· neben dieser bildet, wenn a-Naphtol in ganz kalt gehaltene, 
schwach rauchende Schwefelsaure eingetragen wird. Gieichfalls von der 

SCHAFFER'schen Saure verschieden ist eine Saure, welche erhalten wird, wenn 
die Diazoverbindung der durch Sulfuriren von Naphtylamin erhaltenen PIRIA' 
schen Naphtionsaure zersetzt wird. (Der SCHAFFER'schen Naphtolsulfosaure 
entspricht eine von der PIRIA'schen verschiedene Naphtylaminsulfosaure.) 
Die Salze der SCHAFFER'schen Saure sind wenig oder gar nicht in Alkohol 
liislich, die der aus PIRIA'scher Naphtionsaure entstehenden Naphtolsulfosiiure, 
speciell das Natriumsalz, sind mit grosster Leichtigkeit in Alkohol loslich. 
Dies kann zur Trennung der Sauren benutzt werden. 
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Ganz besonders verschieden ist das Verhalten genannter Naphtolmono

sulfosauren gegen Diazoverbindungen. Wah rend durch Einwirkung dieser 
letzteren auf die SCHAFFER'sche Saure orangerote und braune Farbstoffe sich 

bilden, entstehen aus den Monosulfosauren, welche aus a - Naphtol in der 

Kalte, sowie aus der PIRIA'schen Naphtionsaure zu erhalten sind, ponceau 
bis kirschrote Farbstoffe, und zwar entstehen durch Combination derselben 
mit den nachgenannten Diazoverbindungen die folgenden Farbstoffe: 

1. mit Diazoxylol ein ponceauroter Farbstoff; 
2. mit Diazoathylxylol ein Farbstoff von mehr blaulichem Stieh; 
3. mit Diazoazobenzol und dessen Sulfosauren noeh mehr blauliehe 

Farbstoffe; 
4. mit .e -Diazonaphtalin desgleichen; 
5. mit a- Diazonaphtalin ein tiefes Kirschrot; 
6. mit Diazodiphenyl (aus Benzidin erhalten) ein Violet. 
Diese Farbstoffe unterscheiden sieh von allen ahnliehen bis jetzt dar

gestellten dureh ihre geringere Loslichkeit und grassere Affinitat zur Gewebs
faser, dementsprechend auch durch grossere Wasch- und Walkechtheit. 

Es sind dieselben ferner die ersten roten Azofarbstoffe, welche aus 

a - Naphtol dargestellt werden. 
Die FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & Co. in Elberfeld (D. P. 

26231) geben an, dass durch Sulfonirung des Betanaphtols*) bei 
niedriger Temperatur sich ausser der SCHAFFER'schen und der im Pat. 18027 
besehriebenen Betanaphtolalphamonosulfosaure noeh ein dritter Korper bildet, 
der diesel ben verunreinigt und wahrscheinlich ebenfalls eine Sulfosaure des 

Betanaphtols ist. 
Das neue Trennungsverfahren beruht nun auf der Thatsaehe, dass dieser 

verunreinigende Korper und die SCHAFFER'sche Monosulfosaure des Beta

naphtols mit sehr vielen Diazoverbindungen leichter und schneller Verbin
dungen eingehen, als die Alphamonosulfosiiure. Man bedient sich daher 
solcher Diazoverbindungen zu der gewiinschten Trennung, namentlich des 
Diazobenzols, des Diazotoluols, des Diazoxylols, des Diazonaphtalins etc. Man 
stellt fiir eine gegebene wasserige Losung der gemischten Salze durch einen 
Vorversuch fest, wie viel von der Diazoverbindung erforderlich ist, um den 
verunreinigenden fremden Korper, der zuerst angegriffen wird, und die 
SCHAFFER'sche Monosulfosaure auszufallen. 

Der Vorversuch ist z. B. beendet, wenn das Filtrat des ausgesalzenen 

Farbstoffes mit Diazoazo benzolmonosulfosaure das reine Croceinscharlach ergiebt. 
Man kann auch zuerst lediglich die verunreinigenden Korper ausfallen, 

welche noch vor der SCHAFFER'schen Saure gebunden werden. Sie fallen in 
der Form eines schwer loslichen Niederschlages aus. Dieser Niederscblag, 
der in heissem Wasser leicht loslich ist, kann als blauer Farbstoff nutzbar 
gemacht werden. 

*) V gl. D. P. 18027 und oben S. 437 und 445. 
Biedermann, Jahrbuch VI. 29 
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Wenn man bei dem Verfahren mit Diazonaphtalin arbeitet, so ist der 
durch Abscheidung der SCHAFFER'Schen Monosulfosaure gebildete Farbstoff 
zum Teil derselbe, des sen Herstellungsart im Patent No. 5411 der BAD. 
ANILIN- UND SODAFABRIK geschildert ist.*) 

IVAN LEVINSTEIN in Manchester. Farbstoffe aus Betanaphtol. (Eng!. P. 
706.) Betanaphtol wird mit Schwefelsaure von 170 0 Twaddell sulfurirt, wobei 
die Temperatur nicht iiber 35 0 steigen soil und die Fliissigkeit mit einer 
Schicht Paraffin bedeckt ist, urn die Verdiinnung der Schwefelsaure durch 
Wasseranziehung zu vermeiden. Das Naphtol kann auch in einem Kohlen
wasserstoffe, z. B. der bei 135 bis 150 0 siedenden sog. Naphta, gelost sein. 
Man stellt die Kalksalze der Monosulfosauren dar, welche vermoge ibrer ver
schiedenen Loslichkeit getrennt werden. Die leichter losliche Sulfosaure 
giebt nach Umwandlung in das Natriumsalz rote Azofarbstoffe; das schwer
losliche Salz giebt nach folgender Behandlung mit Amidoazobenzol etc. schone 
blaurote Farbstoffe. Das trockene Salz wird mit 20 Tin. Schwefelsaure von 
von 170 0 Tw. auf 110 0 erhitzt; dann werden noch 20 TIe. Schwefelsaure 
zugesetzt und wird auf 130 0 erhitztj dann werden wiederum 20 Tie. Schwefel
saure zugesetzt und es wird auf 150 0 erhitzt, bis die Sulfosaure mit Diazo
naphtalinsulfosaure einen schon roten FarbstolI liefert, mit Diazoxylol dagegen 
nicht. - Diese Verfahren stimmen im wesentlichen mit den BAYER'Schen 
Patenten iiberein. **) 

LOUIS FREUND in St. Ludwig, Elsass, stellt Amidonaphtalindisulfo
sauren und Azofarbstoffe aus denselben nach dem D.P. 27346 folgendermaassen 
her. Durch Behandeln von Naphtalin mit Schwefelsaure bei 160 bis 200 0 

werden Naphtalin- a- und P-Disulfosaure gebildet. DurchNitriren undReduciren 
derselben erhi'llt man Amidonaphtalindisulfosauren, deren Diazoverbindungen 
sich mit Phenol en und Basen und welche selbst sich mit Diazoverbindungen 
aromatischer Basen zu wasserloslichen Farbstoffen verbinden. Die Diazo
verbindung der Saure liefert mit Phenol einen orange, mit Naphtol einen 
ponceauroten, mit Anilin etc. bordeauxrote Farbstoffe. Die Amidosauren 
liefem mit diazotirten Basen gelbbraune bis rotbraune Farbstoffe. Auch die 
aus der Diazonaphtalindisulfosaure durch Erhitzen erhaltene Naphtoldisulfo
saure liefert mit Diazoverbindungen gelbe und rote Farbstoffe. Wahrend 
diese Amidonaphtalindisulfosaure ein Derivat des p-Naphtylamins ist, soll 
die schon bekannte aus Naphtylamin dargestellte Disulfosiiure ein Derivat 
des a-Naphtylamins sein. Letztere aber giebt Farbstoffe, die in Wasser 
nicht loslich sind. 

Ein Verfahren zur Trennung von Azofarbstoffen gemischter 
N aphto I sulfosiiuren ***) von DAHL & Co. in Barmen (D. P. 26308). Anstatt 
die Naphtolsulfosiiuren zu trennen und Azofarbstoffe aus den reinen Naphtol
sulfosauren darzustellen, kann man gewisse Azoverbindungen durch die 

*) Techn.-chem. Jahrb. 1880, S. 319. .*) Vgl. D. P. 18027 im Techn.-chem. Jahrb. 
1883, 340 und das vorhergehende Patent (D. P. 26231.). "') Vgl. FR. BAYER & Co. D. P. 
18027 im Techn.-chem. Jahrb. 1883, 340. 
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verschiedene Loslichkeit ihrer Thonerde-, Kalk-,Baryt- und Strontiansalze 
von einander scheiden. 

Diese Trennung 111sst sich besonders gut anwenden bei Azofarbstoffen, 
welche dargesteJlt sind aus einem Gemenge der Alpha- und Betamonosulfo
saure des Betanaphtols mit Diazonaphtalinmonosulfosaure und Diazoazoben
zolmonosulfosaure, sowie aus einem Gemenge der Di- und Trisulfosaure des 
Betanaphtols mit Diazonaphtalinmonosulfosaure, Diazoazobenzol und Diazo
azobenzolmonosulfosaure. Z. B. der aus Alphadiazonaphtalinmonosulfosaure 
und den gemischten Alpha- und Betamonosulfosauren des Betanaphtols 
erhaltene Farbstoff wird in Wasser heiss gelost und so lange eine Losung 
von schwefelsaurer Thoneroe und Ammoniak zugegeben, als noch ein Nieder
schlag beim Erkalten erfolgt. Man lasst nun erkalten und filtrirt von dem 
Thonerdelack des Farbstoffes der Betasulfosaure des Betanaphtols abo 1m 
Filtrat fallt man den Farbstoff der Alphasulfosaure des Betanaphtols mit 
Kochsalz aus. 

An Stelle der Thonerdesalze konnen auch die Kalk-, Baryt- und Strontian
salze angewendet werden. 

5. Schwefelhaltige Teerfarbstoffe. 
W. MAJERT in Heidelberg stellt Farbstoffe her nach der LAUTH'schen 

Reaction unter Benutzung des durch Pat. 1886 *) der BAD. ANILIN- UND SODA
FABRIK geschiitzten Verfahrens. (D. P. 27277.) 

Bei der Oxydation von Paraphenylendiamin in Gegenwart von 
Schwefelwasserstoff zu LAUTH'S Violet treten ausser der Reaction 

C6 H3_NH2 

2C6 H4(NH2)2+H2 S+30 = S< >N +NH3+3H20 

noch andere Reactio
nen auf, namentlich 
die Bildung eines 
hoher geschwefelten 
roten Farbstoffs und 
die Oxydation eines 
grossen Teils Schwe
felwasserstoff zu Was
serundSchwefel, welch 
letzterer der Haupt-
reaction entzogen 

wird. Man muss des
halb, damit geniigend 

Schwefelwasserstoff 
vorhanden sei, in sehr 
grosser Verdiinnnng 
arbeiten. Bei wt)item 

f 

*) Techn.-chem. Jahrb. 1880, 312. 

C6 H3 __ ':::::NH 
Fig. 218. 
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bessere Resultate erhalt man, wenn man in sauren concentrirten Losungen 
bei Gegenwart von Schwefelwasserstoff unter bedeutendem Druck (5 bis 20 
Atm.) operirt. 

Der Apparat dazu ist in Fig. 218 dargestellt. 
A ist ein mit Blei ausgefutterter Kessel, welch,er 25 Atmosphliren Druck 

aushalt. Der Kessel ist mit einem Ruhrwerk von Kupfer, einem Vacuummeter 
und einem Manometer, einem Mannloch und einem Sicherheitsventil versehen. 
Von aussen fuhren die beiden Rohre d und e bis beinahe auf den Boden 
des Kessels. B ist ein starker schmiedeeisemer Behlilter fur condensirten 
Schwefelwasserstoff; er steht durch das Rohr d mit dem Kessel A in Verbin
dung. C ist ein innen verbleiter Montejus. Das Steigerohr e fuhrt in den 
Kessel A, das Rohr f steht mit einer Luftpumpe fur comprimirte Luft in 

Verbindung. 
In den Kessel A fullt man 50 kg Phenylenparadiamin, das in 1200 kg 

Schwefelsaure von 25 0 B. geliist ist, luftet das Sicherheitsventil und lasst 
aus dem Kessel B 40 kg Schwefelwasserstoff in den Kessel A treten. Sob aId 
aus dem Kessel A die Luft verdrangt ist, schliesst man das Sicherheitsventil. 
Dann setzt man die Ruhrer des Kessels A in Thatigkeit und druckt vermit
telst comprimirter Luft so lange von einer 20procentigen Liisung von schwefel
saurem Eisenoxyd aus dem Montejus B in den Kessel A, bis das Vacuum
meter ein Vacuum von 200 mm zeigt. Wahrend der Oxydation ist es gut, 
den Kessel A zu kuhlen. ~Ian erhlilt eine grune Losung, in welcher aus
geschiedener Eisenvitriol und Schwefel suspendirt sind. Durch Oeffnen des 
Verschlusses g wird der InhaIt des Kessels A in einen Bottich, welcher 
ca. 2000 I Wasser enthalt, abgelassen. Die vorher grune Losung wird durch 
das Verdunnen mit Wasser nunmehr violet, man filtrirt dieselbe und fallt 
aus dem Filtrat den Farbstoff durch Chlorzink und Kochsalz. Durch wieder
holtes Losen, Filtriren und Fallen wird der Farbstoff gereinigt. Er farbt 
blauviolett. 

K. OEHLER in Offenbach a. M. stellt blaue schwefelhaltige Farbstoffe her 
durch Behandlung der N itros 0 de ri va tete rti a rer ar 0 rna ti s ch er 
Ami n e, und zwar speciell des Nitrosodimethylanilins in Losung von con
centrirter Schwefelsaure mit Schwefelwasserstoffgas oder mit durch Sauren 
zersetzbaren Schwefelmetallen (Schwefelcalcium, Schwefelbarium, Schwefelzink, 
Schwefeleisen, sowie dessen Verbindungen mit Schwefelalkalien). 

An Stelle des SchwefelwasserstotIgases konnen auch Salze oder Aether, 
Sulfokohlensaure oder Schwefelcyanwasserstoff- oder X anthogensaure oder 
andere Derivate der Schwefelcyanwasserstoffsaure, wie z. B. verschiedene 
Schwefelharnstoffe, treten. 

Aile diese Kiirper reduciren die in concentrirter Schwefelsaure geliisten 
Nitrosoderivate, und es tritt Schwefel in die letzteren ein unter Auftreten 
charakteristischer Farbenerscheinungen. 

Urn den gebildeten Farbstoff im reinen Zustande zu gewinnen, ist es 
zweckmassig, ihn vollstandig in die entsprechende Leukoverbindung uberzu-
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fiihren und diese in verdiinnter Losung mit Oxydationsmitteln zu behandeln. 

Unter Umstanden gelingt es, bei langerem Digeriren mit den schwefelhal
tigen Korpern farblose, zur Oxydation geeignete Flussigkeiten zu erhalten. 

In vielen Fallen ist es jedoch zweckmassig, die noch gefarbten Reactions

producte mit Reductionsmitteln, wie Zinkstaub oder Eisenfeile, bis zur Er
zielung farbloser Losungen zu behandeln. Andererseits konnen auch schon 
beim Beginn der Operation Gemische der Reductionsmittel der schwefelhal

tigen Korper angewendet werden, in welchem Faile ausser den genannten 
Korpern letzterer Art auch thioschwefelsaure und polythionsaure Salze mit 
Vorteil zu benutzen sind. In allen Fallen werden die blauen Farbstoffe aus 

den erhaltenen farblosen, die entsprechenden Leukobasen enthaltenden Liisun
gen durch Zusatz von Eisenchlorid oder anderer Oxydationsmittel und Flil
lung mittelst Chlorzink und Kochsalz dargestellt. (D. P. 24125.) 

Behandelt man Nitrosodimethylanilin bezw. Nitrosodiathylanilin 
oder deren Salze mit einer wasserigen Losung von alkalischen Schwefel
me tallen bei einer unter dem Siedepunkt des Wassers liegenden Tempe
ratur, so entstehen nach dem D. P. 25240 der ACTIENGESELLSCHAF1' FUR ANILIN
FABRIKATION in Berlin schwefelhaltige Basen von sehr widrigem Geruch. Die
selben sind unloslich in Wasser, loslich in Aether und verdiinnten Sauren. 
Beim Kochen mit concentrirter Salzsaure werden sie unter Abspaltung von 
Schwefelwasserstoff zersetzt. Der trockenen Destillation unterworfen, gehen 
sie teilweise unzersetzt uber. 

IO kg Dimethylanilin werden in 10 I Salzsaure von 21,5 0 B. und 50 I 
Wasser gelost und unter Abkiihlung mit einer Losung von 7 kg salpetrig
saurem Natron in 25 I Wasser langsam versetzt. Nach einigem Stehen hat 
sich das Nitrosodimethylanilin der Hauptsache nach abgeschieden, und die 
Lauge reagirt neutral. Man versetzt die ganze Reactionsmasse mit iiberschiis
sigem Schwefelammonium (circa 20 I concentrirtes bezw. je nach der Starke 
etwas mehr oder weniger), erwarmt im Wasserbade unter gutem Umriihren 
so lange, bis das unangegriffene Schwefelammonium verjagt is!, lasst erkalten 
und filtrirt die wasserige Lauge von dem gebildeten harzartigen, schwefel
haltigen Korper abo Die so erhaltenen Basen dienen zur Darstellung blauer, 
schwefelhaltiger ]<'arbstoffe. 

Behandelt man nach J. F. ESPENSCHIED in Friedrichsfeld, Baden (D. P. 
23432) Nitrosodimethylanilin in saurer Losung mit Chlorschwefel 
unter Erwarmung oder aueh bei gewohnlicher Temperatur, so farbt sich die 
Fliissigkeit unter Schwefelabscheidung braunrot bis gelbrot. Sie enthalt 

jetzt eine geschwefelte Verbindung, welcher durch Behandlung mit reduci
renden Agentien (Zinkstaub, Eisenfeile etc.) unter EnWirbung ein Teil des 

Schwefels entzogen wird und die, mit Eisenchlorid oxydirt, einen blauen 
Farbstoff liefert, der durch Fallen mit Kochsalz und Chlorzink gewon
neu wird. 

A. BERNTHSEN in Heidelberg stellt Farbstoffe dar, welche sich von secun
daren aromatischen Monaminen, namentlich von Diphenylamin, ableiten 



454 Farbstoffe. 

und Schwefel als wesentIiches Element enthaIten, sich also dem Methylen
blau anreihen. Das Verfahren zur Darstellung eines violeten Farbstoffes aus 
Diphenylamin bezw. dessen Umwandlung in blaue Farbstoffe besteht aus fol
genden Operationen: 

1. Darstellung des Thiodiphenylamins; 
2. Nitrirung des Thiodiphenylamins; 
3. Reduction des nitrirten Thiodiphenylamins; 
4. Oxydation der durch Reduction des Nitrothiodiphenylamins erhaltenen 

Leukobase zu dem violetten Farbstoff; 
5. Umwandlung des violetten Farbstoffes bezw. der Leukobase in blaue 

Farbstoffe durch Einfiihrung von Alkoholradicalen. 
Durch directen Austausch von Wasserstoff gegen Schwefel Hisst sich 

Diphenylamin in Thiodiphenylamin iiberfiihren. Man erhitzt z. B. 10 Ge
wichtsteile Diphenylamin mit 4 Gewichtsteilen Schwefel am Riickflusskiihler 
auf 250 bis 300 0 wahrend zwei Stunden oder so lange, bis die Beendigung 
der Reaction sich durch das Aufhoren der Schwefelwasserstoffentwickelung 
anzeigt. Zur Reinigung des so erhaltenen rohen Thiodiphenylamins wird 
dasselbe der Destillation unterworfen, und das heUgelbe, krystaIlinisch er
slarrte DestiIlat wird dann mehrfach aus Alkohol umkrystaIlisirt. Thio
diphenylamin ist ein gelblich-weisser krystaIIisirter Korper, loslich in Alkohol, 
Aether, Benzol, Eisessig, wenig loslich in Ligroin und fast unliislich in 
Wasser. Es ist ausgezeichnet durch seine Fahigkeit, mittelst der iibIichen 
Nitrirungs- und Amidirungsverfahren direct in die Leukobase eines violett en, 
schwefelhaltigen Farbstoffes iiberzugehen. 

Zur Nitrirung des Thiodiphenylamins tragt man 1 Gewichtsteil dessel
ben in moglichst fein verteiItem Zustande unter guter Abkiihlung und be
standi gem U mriihren in kleinen Portionen in 5 GewichtsteiIe Salpetersaure 
von 40 0 B. ein. Die Nitrirung erfolgt sofort. Die erhaltene breiartige 
Mischung wird dann in viel kaltes Wasser eingetragen und der sich als hell
gelbes Pulver ausscheidende Nitrokorper filtrirt und gewaschen. Derselbe 
ist schwer losIich in Alkohol und Benzol, leichter losIich in Eisessig. 
Statt freier Salpetersaure lassen sich auch die bekannten Nitrirungsgemische 
anwenden. 

Zur Reduction des nitrirten Thiodiphenylamins eignen sich die iiblichen 
Reductionsmittel. Unter Anwendung von Zinn und Salzsaure verlauft die 
Reduction in der Warme sehr schnell, der Nitrokorper lost sich auf, und es 
entsteht eine farblose Losung, aus welcher nach der Entfernung des Zinns 
durch Schwefelwasserstoff das salzsaure Salz der Leukobase desselben erhalten 
wird. Die Leukoverbindung ist dadurch charakterisirt, dass sie beim U eber
sattigen mit Ammoniak sowie in Beriihrung mit irgend einem Oxydations
mittel sich sofort in den violetten Farbstoff umwandelt. 

Zur Oxydation des Reductionsproductes kann man direct die mit
telst Zink entzinnte farblose Losung anwenden. Auf Zusatz von Eisen
chlorid bis zum schwachen Vorwalten desselben entsteht sofort eine intensiv 
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violete Fallung des schwefelhaltigen Farbstoffes, die, wenn niitig, durch Zu
satz von Kochsalz vervollstandigt werden kann. Nach dem Abfiltriren des 
Niederschlages kann derselbe durch UmkrystallisireJl aus siedendem Wasser 
weiter gereinigt werden; auch erhalt man den Farbstoff viillig rein und in 
Gestalt feiner Krystallnadeln, wenn man seine concentrirte wasserige Liisung 
durch Zusatz von Salzsaure fallt. 

1m trockenen Zustande ist der Farbstoff ein metallisch glanzendes, griines 
Krystallpulver, lOslich in concentrirter Schwefelsaure mit griiner Farbe, welche 
bei steigendem Wasserzusatz zuerst in ein reines Elau und dann in Violet 
iibergeht. Die durch Alkalien in Freiheit gesetzte Farbstoffbase ist rot und 
in Aether mit gelbroter Farbe loslich. Beim trocknen Erhitzen wird der 
Farbstoff unter Entwiekelung von Schwefelwasserstoff zersetzt. Seine wasserige 
Losung ist intensiv violet gefarbt und wird durch Reductionsmittel, wie 
Zinkstaub oder Zinn und Salzsaure, Hydrosulfitliisung etc., schnell entfarbt, 
Oxydationsmittel stell en die violete Farbe wieder her. Der Farbstoff fixirt 
sich direct auf animalischer Faser und eignet sich besonders zum Farben von 
animalisirter oder tannirter Baumwolle. 

Durch den Eintritt von Alkoholradicalen in das Farbstoffmoleciil ent
stehen Farbstoffe von violetblauer bis blaugriiner Nuance; dieselben lassen 
sich sowol aus dem violeten Farbstoff wie aus dessen Leuko base in der 
iiblichen Weise durch die Brom-, Chlor- und Jodverbindungen von Methyl, 
Aethyl, Amyl und Benzyl darstel1en. Die aus der Leukobase entstehenden 
alkylirten Leukoverbindungen gehen durch Oxydation schnell in die ent
sprechenden Farbstoffe iiber. 

Zur Darstellung eines blauen, methylirten Derivates verfahrt man z. B. 
in der Weise, dass man 4 TIe. des violeten Farbstoffes mit einer Auflosung 
von 3 TIn. Natronhydrat in 12 Tin. ~Iethylalkohol und mit 6 Tin. Jodmethyl 
in einem Autoklaven wahrend 8 bis 10 Stunden auf 110 bis 120 0 erhitzt. 
Nach dem Abtreiben der fliichtigen Producte wird die Farbstoffbase von den 
Natronsalzen getrennt, durch verdiinnte Salzsaure in ihr Chlorhydrat umge
wandelt und letzteres durch Auflosen in Wasser und Fallen mit Kochsalz 
und Chlorzink in einer verwendbaren Form abgeschieden. (D. P. 25150.) 

RICHARD MOHLAU in Dresden. Darstellung orangeroter Farbstoffe und 
zur Umwandlung derselben in blaue schwefelhaltige Farbstoffe. (D. P. 25828.) 
Die orangeroten Farbstoffe werden durch Einwirkung der salzsauren Salze 
der Nit ro sod eri v ate t ertiarer aroma ti scher Amine in concentrirter 
salzsaurer Losung auf die salzsauren Salze tertiarer aromatischer Amine er
halten. 

Z. B. 14 kg salzsaures Nitrosodimethylanilin und 8,5 kg Dimethylanilin 
werden unter Erwarmen in 45 kg Salzsaure von 1,16 spec. Gew. gelost. In 
der klaren gelben Losung tritt bei 100 0 C. eine lebhafte Reaction ein. Durch 
Hinzufiigen von Wasser wird der gebildete Farbstoff (Ru bifuscin) 
tei! weise abgeschieden. Seine vollstandige Fallung gelingt durch partielle 
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Neutralisation der Saure mittelst eines Alkalis. Durch Umkrystallisiren ge
reinigt, wird er entweder in orangeroten feinen Nadeln oder in ausgebildeten 
goldgllinzenden, braunroten Prismen erhalten. 

C6H4·NO· N(CH3)2·HCI+C6H5 ·N(CH3)2·HCI = C16H19N3·2HCl+H20. 

Zur Bildung der blauen Farbstoffe wird die saure wasserige Liisung des 
Rubifuscins mit irgend einem Reductionsmittel, z. B. Schwefelwasserstoff, bis 
zur vollstandigen Umwandlung in einen Leukokiirper behandelt. Das in der 
Kalte mit Schwefelwasserstoff gesattigte Product wird hierauf mit Eisenchlorid
Iii sung oxydirt und der gebildete blaue Farbstoff nach dem Sattigen der 
L iisung mit Kochsalz durch Chlorzink gefallt. 

6. Anthracenderivate. 

Darstellung von Farbstoffen, Fruchtathern, Vanillin und Aethylather des 
Dioxybenzaldehyds aus Nitro- und Amidoanthrachinonen, bezw. deren 
Sulfosauren. HUGO ENGELSING in Witten a. d. Ruhr. (D. P. 26432 yom 25. Aug. 
1883.) Wenn die Nitro- oder Amidoanthrachinone oder deren Sulfosauren 
mit Schwefelsaure allein oder mit einem Gemisch von Schwefelsaure und 
Salpetersaure erhitzt werden, so ergiebt sich ein Product von dunkel violeter 
Farbe, das aus einem violetblauen und einem roten Farbstoff besteht. Je 
nach der Menge der angewendeten SchwefeIsaure bildet sich vorwiegend der 
eine oder der andere. Sie lassen sich durch AlkohoI, in welchem der rote 
Farbstoff leichter liislich ist, einigermaassen trennen. Beide bilden mit Basen 
Salze. Beim Erhitzen der Nitroanthrachinonsulfosaure auf 150-180 0 bildet 
sich ein schwarzer Farbstoff, der ebenfalls Salze liefert. Aile diese Farbstoffe 
bilden beim Erhitzen mit Schwefelsaure und mit Alkoholen Aether, die sich 
mit Wasserdampf iiberdestilliren lassen und in Alkohol mit fuchsinroter Farbe 
liislich sind. Die Aether geben mit Basen neutrale und basische Salze. Jene 
sind in Wasser mit roter, diese, soweit die Alkalisalze in Betracht kommen, 
mit blauer Farbe liislich. Beim Kochen zerlegen sich die Salze, besonders 
die basischen, indem sich schwefelsaures Salz abscheidet und Ammoniak sich 
entwickelt. Aus dem Barytsalze des Methylathers erhlilt man auf diese Weise 
angebIich Vanillin, aus der Aethylverbindung den Aethylather des Diozybenz
aldehyds. Man kann diese Kiirper auch erhalten, indem man die anfangs er
wahnten Farbstoffgemische in schwer liisliche· basische Barytsalze umwandelt 
und diese unter Zusatz von Methyl- (bezw. Aethyl-)schwefelsaure anhaltend 
mit Wasser kocht oder in geschlossenen Riihren erhitzt. - Eine Erklarung 
dieser Reactionen giebt die Patentschrift nicht. 

Um Anthrachinon in die Monosulfosaure zu verwandeln, erhitzt IWAN 

LEVINSTEIN das Chinon mit rauchender Schwefelsaure in einem geschlossenen 
emaillirten Gefasse, das mit Riihrwerk versehen ist. Durch die hohle A chse 
des letztern kann der Inhalt vermittelst des von einer Luftcompressions
mas chine ausgeiibten Druckes entleert werden, sob aId die Operation fertig 
ist. (Engl. P. 2300 vom 7. Mai 1883.) 
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7. Pyridin- und Chinolinfarbstoffe. 
Durch Erwarmen von Acetaldehyd mit den Salzen primarer aromatiscber 

Amine werden die Cbinaldine erzeugt. Dieselben kiinnen nach dem 

D. P. 24317 der ClIEMISClIEN FABRIK AUF ACTIEN (VORM. E. SCHERING) in Berlin, 
in Hydroderivate sowie in Oxyderivate iibergefiibrt werden, welche fiir die 
Farbenindustrie, sowie als antiseptische und antipyretiscbe Mittel verwendbar 
sind. Der einfacbste Vertreter dieser Basen, das aus Anilin und Aldehyd 
entstehende Cbinaldin ClOH9N, bildet sich durcb die in folgender Gleichung 
ausgedriickten Reaction: C6H7N + 2C2H40 = ClOH9N + 2H20 + H2. Die auf 
diese Weise erbaltenen Cbinaldine werden durch Behandeln mit Scbwefel
saure, Schmelzen der gebildeten Sulfosaure mit Aetznatron und Aethyliren 
resp. Metbyliren der entstandenen Hydroxyverbindung durch die Halogen
verbindungen des Aethyls und Methyls in die entsprechenden Oxy-, Methoxy
und Aethoxychinaldine iibergefiihrt. Diese letzteren werden aber auch direct 
durch die Einwirkung von Aldehyd auf die Salze von Amidophenolen, Amido
phenolmetbyl- und Aetbylathern erbalten. 

Durch Behandeln dieser Oxy-, Methoxy- uud Aethoxychinaldine mit 
Reductionsmitteln, am besten Zinn und Salzsaure, entstehen die entsprecben
den Hydrobasen, das sind Oxy-, Metboxy- und Aethoxyhydrochioaldine. 

Diese letzteren liefern mit Diazobenzolsalzen rotbraune, mit Benzotri
chlorid griine Farbstoffc. Aehnliche Farbstoffe liefern auch die Chinaldine 
selbst, wie auch die Oxy-, Methoxy- und Aethoxy-Verbindungen derselben. 

Die FARBWERKE, VOR~I. MEISTER, LUCIUS & BRUNING in Hiichst a. M. 
geben im D. P. 26430 ein Verfahren zur Darstellung von Oxychinolinen 
an. Sulfosauren primarer aromatischer Amine werden mit Glycerin und 
Schwefelsaure unter Zusatz von aromatischen Nitrokiirpern nach Art der 
SKRAup'schen Chinolinsynthese bebandelt.*) 

Man erhalt so Sulfosauren der betreffenden Chinoline; diesel ben werden 
durcb Schmelzen mit Alkali in Hydroxylderivate iibergefiibrt, z. B. 100 TIe. 
Sulfanilsaure, 120 TIe. Glycerin, 150 TIe. conc. Schwefelsaure, 40 bis 50 TIe. 
Nitrobenzol werden zusammen erbitzt. 

Das Natronsalz der Chinolinsulfosaure wird mit 2 bis 3 TIn. kaustischem 
Natron geschmolzen. Die Schmelze wird in Wasser geliist, mit Saure neu
tralisirt und das abgeschiedene Oxychinolin durch Destillation oder Krystal
lisation gereinigt. 

Die aus Sulfanilsaure zunachst erhaltene Chinolinsulfosaure ist in Wasser 
ziemlich leicht liislicb und bildet farblose Nadeln; das daraus enstehende 
Oxychinolin schmilzt bei 1920 und ist identisch mit dem von SKRAUP aus 
Paraamidophenol erhaltenen Paraoxychinolin. 

Zur Darstellung von Oxynaphtochinolin wird Alphanaphtylaminsulfosaure 
mit den iibrigen Kiirpern 4 bis 6 Stunden auf 140 bis 1600 erhitzt. Nach 
Beendigung der Reaction wird mit Wasser verdiinnt und von der ungeliist 
gebliebenen Alphanaphtochinolinsulfosaure abfiltrirt. Dieselbe wird rlurch 

*) Techn.-chern. Jahrb. 1884, S.518. 
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Kochen mit einer verdiinnten Losung von Kaliumdichromat von unveriinderter 
Alphanaphtylaminsulphosaure befreit und durch mehrmaliges Losen und 
Ausfiillen gereinigt. Sie ist schwer loslich in Wasser und krystallisirt aus 
heissem Wasser in farblosen Nadeln. Mit Natronhydrat verschmolzen, liefert 
sie bei 270 bis 2750 schmelzendes Oxynaphtochinolin. 

ALEXANDER BOHRINGER in Stuttgart. Darstellung von monoalkylirten 
Hydrobasen (Engl. P. 6022 vom 16. December 1882). In die tertiiire Base 
wird in bekannter Weise mittelst Chlormethyls und dergl. Methyl oder ein 
anderes Alkoholradical eingefiihrt. Dies geschieht namentlich mit den Basen 
der Chinol inreihe. Chinolin wird also in die Ammoniumbase, in Methyl
chinoliniumchlorid umgewandelt. Dieses wird in bekannter Weise durch 
Zinn und Salzsaure in die tertiare Hydrobase, also in salzsaures Methyl
hydrochinolin iibergefiihrt. (Auf diese Weise erhaIt man unter Vermeidung 
von Nebenproducten eine bessere Ausbeute, als wenn man erst Wasserstoff 
anlagert und dann Methyl einfiihrt, wie nach O. FISCHER'S D. P. 21150.*) 
Das so erhaltene }Iethylhydrochinolin ist eine schwache Base vom Siedep. 
246'5°; das jodwasserstoffsaure Salz schmilzt bei 1680 ; die Base verbindet 
sich mit Jodmethyl aufs heftigste zu dem Jodiir des Dimethylhydrochinolin
ammoniums (Schmp. 1750 ). Lepidin verhalt sich wie Chinolin. Diese 
methylirten Hydrobasen besitzen fieberwidrige Eigenschaften. 

EMIL JACOBSEN in Berlin hat Neuerungen an. dem unter No. 19306 **) 
geschiitzten Verfahren zur Darstellung roter Farbstoffe aus Pyridin
und Chinolinbasen angegeben. (D.P. 23967.) Wendet man bei dem 
im Hauptpatent beschriebenen Verfahren statt des Benzotrichlorids das 
Benzalchlorid, Benzalbromid oder Benzalchlorobromid an, erhitzt also 
diese Karper mit 2 Mol. Pyridin- oder Chinolinbase und etwas Chlorzink, 
so entstehen ebenfalls direct rote Farbstoffe, welche den friiheren sehr 
ahnlich, jedoch nicht damit identisch sind. Man erhalt die Farbstoffe als schwer
liisliche Zinkdoppelsalze, die durch Erhitzen mit Chlorsulfosaure oder rauchen
der Schwefelsaure Sulfosauren geben, deren Alkalisalze leicht liislich sind. 

Diese Farbstoffe enstehen nicht aus reinem Chinolin, wol aber aus dem 
Chinolin des Steinkohlenteers, weil dieses neben Chinolin auch Chinaldin 
enthiilt. Auch reines Chinaldin gie bt die Farbstoffe nicht. Erhitzt man aber 
ein Gemenge, am besten von 1 Mol. Chinolin und 1 Mol. Chinaldin mit 
Benzotrichlorid, so entsteht der violetrote, gelb fluorescirende Farbstoff. In 
analoger Weise verhalten sich die Homologen von Chinolin und Chinaldin. 

Nach E. JACOBSEN (D. P. 25144) kann bei der Darstellung gelber Farb
stoffe aus Chinaldin etc. und Phtalsaureanhydrid ***) das letztere durch ge
chlorte Phtalsiiuren bezw. deren Anhydride ersetzt werden. 

Der aus dem bei 235-240 a siedenden Anteil der Steinkohlenteerbasen 
durch Behandlung mit Phtalsaure erhaltene gelbe Farbstoff ist in Eigenschaf
ten und Zusammensetzung identisch mit dem aus Chinaldin und Phtalsiiure 

*) Vgl. Techn.-chem. Jahrb. 1884, 498. **) Techn.-chem. Jahrb. 1884, 497. ***) Techn.
chern. Jahrb. 1884, 497. 
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entstehenden Farbstoff. Man erhalt denselben Farbstoff auch aus dem durch 

Reduction von Orthonitrobenzylidenaceton darstellbaren ~Iethylchinolin *), 
welches demnach identisch mit Chinaldin ist. 

Die zwischen 240 und 310 0 siedenden Steinkohlenteerbasen, welche 
ebenfalls mit Phtalsaureanhydrid etc. gelbe Farbstoffe liefern, scheinen dem 
Chinaldin bomologe Verbindungen zu enthalten. 

Gelbe }1'arbstoffe werden auch erhalten, wenn man Cumidin durch Be
handlung mit Aldehyd und Salzsaure (D. P. 24317 **) der CHEMISCHEN 
FABRIK AUF ACTIEN, VOR~I. SCHERING in Berlin) in Cumochinaldin (Trim ethyl
chinaldin) verwandelt und letzteres mit Phtalsaureanhydrid, Phtalimid, Nitro

phtalsaure oder gechlorten PhtaIsauren erhitzt. 
Reines Chinolin, sowol das aus Teer, wie das s ynthetisch dargestellte, 

liefert mit Phtalsaure keinen gel ben Farbstoff; dagegen erhalt man gelbe 
Farben, wenn mm das Chinolin auf bekannte Weise methylirt, athylirt, 

amylirt etc. und die dabei entstandenen Producte mit Phtalsaureanhydrid 
oder substituirten Phtalsauren behandelt. Ganz analog dem Chino lin ver

halten sich in letzterer Beziehung seine im Benzolkern substituirten Homo
logen, welche durch Einwirkung von Glycerin und Schwefelsaure auf Tolui

din und XyJidin entstehen. 
Die FARBWERKE VORM. MEISTER, LucIUS & BRUNING in Hiichst a. M. 

stell en ge I b e Far b s t 0 f f e mit basischen Eigenschaften durch Einwirkung 
von Ammoniak oder Aminbasen auf Chinophtalon, dessen Homologe 
und Substitutionsproducte her. (D. P. 27785.) Der durch Einwirkung von 
Phtalsaureanhydrid oder dessen Substitutionsproducten auf Chinaldin erhal
tene Farbstoff, das Chinophtalon, C18 HIl N 0 2 ***), wird mit alkoholischem 
Ammoniak oder fetten Aminen 40 Stunden lang bei 200 0 erhitzt. l\Ian er
halt alsdann Kiirper mit seh waeh basischen Eigenschaften, deren Salze sich 
in Wasser liisen und in der Farberei und zum Druck verwendbar sind. Das 
Product der Einwirkung von Ammoniak auf Chinophtalon, das sogenannte 
Chi n 0 p h ta I in, ist C18 H12N20 zusammengesetzt. Dasselbe giebt mit Mineral
sauren hochgelbe, in Wasser liisliche Salze, deren Liisungen grun fluoresciren. 

LUDWIG KNORR in Erlangen hat gefunden, dass Chinolinderivate 
durch Einwirkung von Carboketonsaureestern oder deren Substitutions
producten und Homologen auf aromatische Amidokiirper gut darzu
stell en sind. (D. P. 26428.) Das Verfahren bezweckt die Darstellung von 

Chinolinderivaten, deren Pyridinkern hydroxylirt ist. Derartige Kiirper ent
stehen aus Acetessigather und seinen Substitutionsproducten einerseits und 

aromatischen l\Ionaminen oder deren Substitutionsproducten, sowie ihren Azo
derivaten, andererseits beim mehrstundigen Erhitzen aquivalenter l\Iengen 
auf 120 0 (am besten bei Luftabschluss) und Einwirkung von Condensations-

*) Vgl. D. P. 22138 von MEISTER, LUCIUS und BnUNING in Hochst, Techn.·chem. Jahrb. 
1884, S. 497. ''*) Siehe oben S. 457. "'J Dieser Kiirper ist von JACOBSEN erhalten worden 
und durch Ueberfiihrnng in die Sulfosiiure wasserloslich gemacht. Vgl. D. P. 23188 in 
Techn.·chem. Jahr. 1884, 497. 
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mitteln, z. B. von concentrirter Schwefelsaure, auf die Reactionsproducte, 
unter Abgabe von Wasser und Alkohol nach folgender Gleichung: 

CH3 • CO . CH2 . C02C2H5 + C6H5NH2 = H20 + C2H50H 

+ C6H4. N· C4 H5 0. 

Die so erhaltenen Oxychinoline sind feste, in Wasser schwer losliche 
Korper, die sowol saure als schwach basische Eigenschaften besitzen. 

Dieselben sollen zur Darstellung von Farbstoffen und Medicamenten 
Verwendung find en. 

Das Einwirkungsproduct von Anilin und Acetessigather wird entweder 
langere Zeit, mit concentrirter Schwefelsaure ubergossen, sich selbst uber
lassen oder kurze Zeit mit concentrirter Schwefelsaure auf 180 a erhitzt. 
Nach dem Verdunnen mit Wasser wird mit Alkali genau neutralisirt. Es 

fallt Oxymethylchinolin vom Schmelzpunkt 221 0 in Flocken aus. 
W. MAJERT in Heidelberg stellt gelbe Farbstoffe aus Ant h r a chi non 

durch Ueberfiihrung desselben in Chinolinderivate dar. (D. P. 26197.) 
Aus den Nitro- und Amidoderivaten des Anthrachinons lassen sich auf die
selbe· Art, wie aus dem Nitrobenzol und Anilin Chinolin, Derivate erhalten, 
welche samtlich gelbe alkoholliisliche Farbstoffe sind und in wasserliisliche 
Sulfosauren ubergefiihrt werden konnen. 

Aus Orthonitroanthrachinon (5 TIe.), Glycerin (3 TIe.) und Salzsaure 
(15 TIe.) wird durch Erhitzen im Autoclaven auf 140-150 0 eine Masse er
halten, die nach dem Extrahiren mit Wasser und Umkrystallisiren aus AI-

kohol Anthrachinonchinolin C6 H4 < g g > C9 H5 N liefert. 

Aus Metamidoanthrachinon, Acetaldehyd, Nitrobenzol und concentrirter 

Schwefelsaure erhalt man Antrachinonchinaldin C6H4 <gg>C IO H7N, aus 

f3 -Amidoanthrachinonsulfosa.ure, Acetaldehyd, Nitrobenzol und Schwefelsa.ure: 
Anthrachinonchinaldinsulfosaure. Glycerin oder Paraldehyd kann man auch 

durch Krotonaldehyd oder Aethylidenchlorid ersetzen. 

Durch Behandlung von Chinolin mit Alkyljodiden und Kalihydrat wird 
ein basisches Oel gebildet, welches nach LA COSTE aus Mischungen von 
Alkylchinolinen und deren Ammoniumbasen neben geringen Mengen eines 
roten Farbstoffs besteht. Letzteren hat W. SPALTEHOLZ (Ber. 16, 1847) aus 
dem Kohlenteer isolirt und sein Aethylderivat einer Priifung unterzogen. 

Beim Erwa.rmen von Chinolin und Jodathyl wird Aethylchinolinammonium
jodid erhalten neb en einem roten halbfliissigen Product. Nach dem Umkry
staIIisiren aus Alkohol bildet das Jodid gelbe Prismen. Durch Digeriren des 
roten Products mit Aether und Umkrystallisiren des Riickstands aus verdunn
tem Alkohol erhalt man prachtvolle rhombische Prism en von Canthariden- . 
glanz. Der Farbstoff verhalt sich wie Cyanin. Den Analysen nach ist er 
kein Chinolin-, sondern ein Lepidinabkiimmling: 

2 ClO H9 N . C2 H' J + K H 0 = C24 H27 N2 J + K J + H2 0 

Indessen wurde ausLepidin nicht dieser, sondern ein blauer Farbstoff erhalten. 
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JACOBSEN und REIMER zeigten, dass Chinaldin bei der Bildung des Cya

nins eine Rolle spielt. Chinaldinathyljodid bildet mit dem krystallisirbaren 

Chinolinathyljodid (s. oben) einen Farbstoff mit den Eigenschaften des aus 

Teerchinolin erhaltenen. Es ist dies ein weiterer Beweis von der Identitat 

des kiinstlichen und des Teerchinolins. (Ber. 16, 1082.) 
O. FISCHER und G. KORNER haben den schonen Farbstoff Chrysanilin 

untersucht (Ber. 17, 203). Die Aehnlichkeii zwischen Chrysanilin und Flav
anilin in Bezug auf Fluorescenz, Stabilitat und Verhalten gegen Textilfasern 
legten die Vermutung nahe, dass es wie dieses ein Chinolinderivat sei. Durch 

energische Oxydation von Chrysanilin entstand keine Saure der Chinolin- oder 
Pyridingruppe; aber Chrysophenol (von CLAUS durch Ersetzen einer Amido
gruppe des Chrysanilins durch Hydroxyl beim Erhitzen mit Salzsaure erhalten) 
gab eine krystallisirte Saure, bei deren Destillation mit Kalk der Geruch 
nach Pyridinbasen auftrat. Die Verfasser haben nun gezeigt, dass Chrys
anilin Diamidophenylakridin ist, sowol durch Darstellung des Phenyl
akridins aus ChrysaniIin, als auch durch eine neue Synthese des Farbstoffes. 
Rohes Chrysanilin wurde mit Benzol gekocht. Der aus der Losung krystalli
sirte Rorper wurde in Chrysophenol umgewandelt, dieses in sehr verdiinnter 

Natronlauge gelost und mit Salzsaure gefallt. Es bildet mit Salzsaure und 
Schwefelsaure schwer liisliche Salze. Die Zusammensetzung ist entweder 
C19 HI5 N2 0 oder C20 HI7 N2 O. Die Bildung erfolgt nach einer der folgen-
den Gleichungen: CI9 HI5 N3 H Cl + H2 0 = C19 HI5 N2 0 + N H4 Cl 

C20 HI7 N3 H Cl + H20 = C20 HI7 N2 0 + N H4 CJ. 

Phenylakridin wurde aus Chrysanilin nach dem Verfahren bereitet, wie 
Tripbenylmethan aus Paraleukanilin entsteht, woraus die Zusammensetzung 
CI9HI5 N3 fiir Chrysanilin folgt. Chrysanilin wurde in concentrirterSchwefelsaure 
gelost, und in die abgekiihlte Liisung wurde salpetrige Saure geleitet. Die Diazo
verbindung wurde in absoluten Alkohol gegossen. Nach Abdestilliren des 
Alkohols wurden Verunreinigungen durch Wasser ausgeschieden und die saure 
Losung wurde mit Alkali zersetzt. Bei der Destillation im Dampfstrom bei 
200 bis 250 0 ging ein dickes Oel iiber, das alsbald fest wurde. Das Phe
nylakridin C19 H I3 N schmilzt bei 181 ° (identisch mit dem von BERNTHSEN 
und BENDER, Ber. 16, S. 1809 beschriebenen). - RENouF hat durch Einwir

kung von Orthonitrobenzaldehyd auf Anilin einen Rorper erhalten, den er 
als Orthodiparatriamidotriphenylamin ansieht, und einen braunen Farbstoff 
durch Oxydation rlesselben mit Arsensaure bei 150°. Die Verf. find en, dass 

bei 180 bis 200 ° Chrysanilin gebildet wird. Hieraus folgt die Constitution: 
A NH2 A NH2 A _N _ A NH2 
I I : 1 + 2 0 = I, J 1 1 I + 2 H20 
V-CH-V· v -C- V 

I I 
(\1 IAI 
V V 

NH2 NH2 
Chrysanilin. 
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R. ANSCHUTZ und O. MULLER haben die Acetylverbindung des 
Chrysanilins dargestellt. Die Analyse fiihrte zu der Formel: 

CI~ HI3 N3 (C2 H3 0)2, 

so dass also wahrscheinlich zwei Amidogruppen im Molecul enthalten sind. 
(Ber. 17, 433.) 

8. Kiinstlicher Indigo. 

Die BADISCHE ANILIN UND SODAFABRIK in Ludwigshafen a. Rh. hat die 
Anwendung des von GEVEKOHT (Ber. 15, 2084) beschriebenen Orthonitro
ace top hen 0 n zur Darstellung von In dig 0 patentirt. Dasselbe wird ebenso, 
wie es fiir das Acetophenon *) bekannt ist, durch Chlor und Brom in Sub
stitutionsproducte verwandelt, welche das Halogen im Methyl enthalten. 
Durch geeignete Reductionsmittel, wie Schwefelammonium, werden die so 
entstehenden Mono- oder Disubstitutions-Producte in Indigoblau verwandelt. 

PAUL J. MEYER in Berlin stellt nach dem D. P. 25136 in folgender Weise 
Isatin und substituirteIsatine her, welche dann in substituirtenlndigo 
iibergef~hrt werden. 

Anilin oder ahnliche Basen werden mit Dichloressigsaure oder deren 
Amid bei erhohter Temperatur zusammengebracht, wobei sich substituirte 
Imesatine bilden. 

C2H2Cl202 + 4C6H'.NH2 = 2C6H5.NH2.HCI+CI4HION20+H20+H2 
Pbenylimesatin. 

Diese Korper tauschen aber bei Wasserzufiihrnng (Behandlung mit Salz
saure) die Amidgruppe leicht gegen Sauerstoff aus und bilden Isatin oder 
substituirte Isatine. 

CI4HlON20 + H20 = C6H'.NH2 + CBH'N02 
Isatin. 

Das Isatin wird durch Ueberfiihren in das Chlorid und Reduction des
selben in Indigo iibergefiihrt. 

Die Einwirkung von Dichloressigsaure oder deren Amiden, gleich wie 
deren Aldehyden und dihalogenisirtem Aceton auf die aromatischen Amine 
kann entweder durch anhaltendes Kochen der Losungen geschehen. oder 
durch directes Zusammenschmelzen. Letztere Reaction giebt indess bei den 
reactionsfahigeren Aminen, Anilin etc., vie I harzige Producte. Um die Aus
beute zu erhohen, unterwirft man nach dem den FARBENFABRIKEN VORM. 
FR. BAYER & Co. in Elberfeld erteilten Zusatz zum D. P. 25136 (D. P. 27979) 
das Einwirkungsproduct einem Oxydationsprocess; dies kann schon durch 
Hindurchleiten von Luft durch das noch in Losung befindliche Einwirkungs
product geschehen; aus der Losung scheidet sich Imesatin in Krystallen aus, 
das dann weiter verarbeitet wird. 

Genauere Untersuchungen haben namlich festgestellt, dass die directen 
Einwirkungsproducte nur insoweit wirklich Imesatine bezw. substittIirte Ime-

*) Vgl. D. P. 21592 der BADISCHEN ANILIN- liND SODAFABRIK im Techn.-chem. Jahrb. 
1884, 493. 
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satine sind, als schon bei und nach der Reaction oder nachher bei der Reini
gung von selbst und zufallig eine Oxydation eintritt, die jedoch mehr oder 
weniger unvollstandig zu sein pflegt. Die Erzeugung der Imesatine, dieser 
notwendigen Durchgangsproducte zur Darstellung des Isatins bezw. substi
tuirten Isatins, geschieht daher bei absichtlicher und vollstandiger Oxydation 
des Reactionsproductes am vollkommensten. 

Anstatt der genannten Derivate der dihalogenisirten Essigsauren lassen 
sich auch ihre Alkalisalze und ihre Aether als Ausgangsmaterial verwenden. 
Statt 4 sind dann nur 3 Molecule Amin erforderlich. 

Wenn Benzaldehyd und Aceton bei Gegenwart verdiinnter Alkalien con
densirt werden, so bildet sich das Methylketon der Zimtsaure (OLAISEN, Ber. 
14, 2470). Wenn OrthonitrobenzaJdehyd ebenso behandelt wird, so tritt 
nach BAEYER und DREWSEN (Ber. 15, 2856) kein Wasser aus, sondern ein 
aldolartiges Product, das Methylketon der Orthonitro-p-Phenylmilchsaure, wird 
gebildet, und nur durch Ein wirkung wasserentziehender Stoffe wird dies in 
Orthonitrocinnamylmethylketon verwandelt. Ebenso verhalt sich Paranitro
benzaldebyd (BAEYER und BECKER, Ber. 16, 1968). Die Einwirkung von Alkali 
auf Paranitro-p-Phenylmilchsaureketon 06R4 (NO)2 . OR (OR) . OR2. 00 . OR3 

(Schmelzp. 58°) fiihrt nicht zu Indigo, wie bei dem Orthonitrokiirper, sondern 
es findet unter Wasseraustritt eine moleculare Oondensation statt. 

ALEXEJEFF giebt fiir das In dig 0 b 1 a u die Oonstitutionsformel: 

06 R4 < 0 (0 R) = 0 = 0 = 0 (0 R) > 06 R4 __ 'N2 _ • 

und erklart seine Entstehung aus Dinitrodiphenyldiacetylen 

06R4<0 0-0 0>06R4 
N 02 N 02 

sowie aus Orthonitrophenylpropiolsaure: 

06 R4 <~ 0 20 - 0 0 0 R 

1m Jetzteren Faile wird zunachst Isatogensaure gebildet 
06 R' <0 (0 R) = 0 (0 H) . 0 0 0 R 

NO 
welche zu Indoxylsaure reducirt wird 

06 R4 <0 (0 R) ::::: 0 . 0 0 0 R N R _________ 

Diese wird, wie Indoxyl, leicht in Indigoblau umgewandelt. (Ber. 17, Ref. 
S. 172.) 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Oentnern ausgedriickt die 

Waarengattung 

an Teer 
" Pech 

Einfuhr Ausfuhr 

vom I yom 1. Juli yom I yom 1. Juli 
1. Januar biS

I 
1883 bis 1. Januar bis 1883 bis 

Ende De- Ende Juni Ende De- Ende Juni 
cember 1883 1884 cember 1883 1884 

1 
352282 I 35364611264491 142859 
33 380 30 703 244 335 184 095 
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Einfuhr Ausfuhr 
vom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 

Waarengattung 1. Januar his 1883 bis 1. Januarhis 1883 bis 
Ende De- Ende Juui Ende De- Ende Juni 

cember 1883. 1884. cember 1883. 1884. 

an Asphalt. (Bergteer) 227696 251815 944-01 I 100985 

" 
Anilin, Toluidin 3005 2120 6634 6599 

" 
Anilinfarben und anderen 
Teerfarbstoffen . 5775 5485 38181 46284 

" 
Bleiweiss, Zinkoxyd (Zink-
weiss) . 28920 29527 158760 166570 

" 
Cochenille 1409 1 133 556 396 

" 
Blauholz 397910 379 146 72157 75977 

" 
Gelbholz 72299 66340 9468 9944 

" 
Rotholz 92138 83207 11975 13735 

" 
Indigo. 17258 19175 5108 6115 

" 
Krapp, auch gemablenen 5311 5439 2791 2725 

" 
Farbholzextracten . ,452[)5 47566 10374 10069 

XXXVII. Papier. 

Allgemeines. HAERLIN, G e sun d h e its - und hygienische V e r b liJ t-
ni sse in Papierfabriken (Pap. Ztg. 1883, 859, 1063). 

MOTH, Das Wasser fiir Papierfabriken (Pap. Ztg. 1883, 862). 
Reinigen der A b wAs s er von Papierfabriken (Pap. Ztg. 1883, 1324). 
Holzstoff. REICHL (Ber. osterr. chem. Ges. 1883, 6) priift H 0 lz s t 0 ff 

auf Glycerin, indem er das Glycerin lost, die Losung mit Pyrogallussaure 
und Scbwefelsaure versetzt und kocbt. Glycerin giebt dann eine Rotfarbung, 
die mit Zinnchlorid scbon violetrot wird. Kohlehydrate und gewisse AI
kohole geben jedoch eine ahnliche Farbenreaction. 

Wird Holzzellstoff mit etwas PyrogaJJussaure und Zinncbloridlosung ge
kocbt, so wird derselbe scbon violet. 

Diimpfen yon Holz. Zum Dampfen des Holzes verwendet G. SCHU
MANN (Pap. Ztg. 1883, 1132) scbmiedeeiserne Kocher mit kupfernem Futter, 
die mit Vorkehrung versehen sind, um Undichtigkeiten des Futters zu er
kennen. 

THOST, Das Dampfen des Holzes (Pap. Ztg. 1883, 1536). 
Holzzellstoffbereitnng mit Alkalien und Schwefelalkalien. SIEBER 

(Pap. Ztg. 1883, 822) behandelt das in einer Reibe mit einander verbunde
ner Kochcylinder enthaJtene Holz 40-60 Stunden lang mit Wasserdampf 
von 6 Atm. und Ammoniakgas. Nach dem Kochen wird der Stoff gewaschen. 
80 Proc. Ammoniak werden wiedergewonnen und weiter benutzt. 

EMIL MEYER in Berlin (D. P. 24669) stellt Papierstoff durch Kochen 
der Pflanzenstoffe (Holz etc.) mit Laugen von Schwefelstrontium her. 
Aus den Laugen wird dann durch Behandlung mit Kohlensaure das Carbo
nat gewonnen, welches zur Umwandlung in Strontiumoxyd dient. 
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OESTERREICHISCHER VEREIN PUR CHEMISCHE UND METALLURGISCHE PRODUC

TION in Aussig, Bohmen. (D. P. 25485.) Zur Darstellung von Zellstoff aus 

Holz, Stroh u. s. w. werden dieselben, mit einer Losung von Schwefel_ 

na tri urn unter Druck gekocht. Die gekochte Masse wird gestampft, aus

gewaschen und gebleicht. 
Kocher. FRIEDRICH BAUMANN in Budapest. (D. P. 22177.) Der Kocher 

zur Herstellung von Papierstoff enthalt das durchlochte, unten erweiterte 
Rohr DE F zur Verstarkung der Circultaion der Fig. 219. 

Kochfliissigkeit. Der untere Teil des Kochers ist 

von rechtwinklig nmgebogenen Rohren M durch

setzt, durch welche die Feuergase ziehen. Von der 

zum Heizen des Kochers dienenden Fenerung ist 

ein Teil del' Umfassungsmauern auf Radern ge
lagert und entfernbar, urn den mittelst Zapfen B 
in einem Biigel gelagerten kippbaren Kocher be

quemer der Einwirkung der Feuerung anssetzen 

zu kiinnen. 
Der Kochk'e s s el von M. DRESEL in Dalbke bei 

Bielefeld (D. P. 22319) ist ein stehender Cylinder 

mit trichterformigem Boden. Mit dem Boden stehen 
Rohren, die in einem Heizapparat liegen, in Ver

bin dung. Die Fliissigkeit, mit der der Koch

kessel gefiillt wird, fiillt zugleich samtliche Roh

R 

ren des Heizapparates. Sie wird in denselben schnell erwarmt und steigt 
aus denselben durch ein oben in den Kocher miindendes Rohr wieder in 
den Kocher zuruck. Es wird so die Fliissigkeit bestandig circuliren und 
hierbei ·durch directes Feuer erhitzt, ohne den Kocher selbst dem Fener aus
zusetzen. 

DIXON, Papierstoffkocher. (Am. P. 276163.) Das Material liegt 

zwischen zwei dnrchlocherten Boden. Urn eine Circulation der den Kocher 
anfiillenden Lange zn bewirken, gehen von dem Kocher unten und oben 
Rohre nach einem Nebenbehiilter, in dem eine Dampfschlange liegt. In das 

untere Rohr ist eine Centrifugalpumpe eingeschaltet, welche die Lauge im 

Kreislauf durch den Kocher und den Nebenbehiilter treibt. 

MARSHALL, Zellstoffkocher. (Am. P. 286031, Pap. Ztg. 1883, 1784.) 

Der eigentliche Kocher befindet sich im Innern eines zweiten Kessels. In 

den Zwischenraum zwischen beiden Kesseln leitet man Dampf von derselben 

Spannung, wie sie im Kocher hen"scht. Wahred del' Innendruck dem Kocher, 

der durch die Reagentien immer angegriffen wird und schadhafte Stellen er

baIt, sehr scbadlich ist, ist dies nicbt in gleichem Maasse bei dem Mantel 

der Fall, in dem nur reiner Wasserdampf sich befindet. 
Kocher - Explosionen (Pap. Ztg. 1883, 753). 
Holzzellstotfbereitung mit schwelliger Saure und Sul1lten. A. MIT

SCHERLICH'S Sulfitkocher (Am. Pat. 284319; Pap.Ztg. 1884, 1) hat 4m 
Biederman n, Jahrbuch VI. 30 



466 Papier. 

Durchmesser und 12 m Lange. Die innere Flache des Kochers ist mit einem 
Belag von Blei verseben, der erhalten wird, indem man den Kocher mit 
einem geschmolzenen Kitt aus Teer und Pech iiberziebt und diinne Blei
platten unter sanftem Streichen darauf driickt. Innerhalb des Bleibelags ist 
der Kessel mit glasirten Steinen ausgesetzt, die mit einem abnlichen Kitt 
verbunden sind. 

1m Innern des Kochers liegen unten bis zur hal ben Rahe Reizrahren, 
die aus einer Legirung von Blei und Antimon hergestelit sind; sie kannen 
einzeln benutzt und abgestellt werden, um scbadbafte Rahren auszuschalten. 
Der Kessel ist mit einer Vorrichtung zum Ablassen einer Probe und mit 
Thermometer und Druckmesser versehen. 

Das Rolz wird von der Rinde befreit, in Stiicke zerscbnitten und in den 
Kochkessel gebracht. Sodann wird es gedampft, um die Luft aus den Poren 
des Holzes auszutreiben. Man leitet zu -dem Zwecke Dampf in den Kessel 
und achtet hierbei darauf, dass die Temperatur nicht iiber 100 0 steigt. 
Rierauf lasst man die Lasung von Schwefligsaure -Verbindungen ein,' wobei 
zunachst eine schnelle Condensation und Abnahme des Druckes im Kessel 
stattfindet; dann wird auf 108 0 erhitzt. Um bei Verwendung von zweifach 
schwefligsaurem Kalk das Fortschreiten der Reaction zu controliren, setzt 
man zu einer Probe Ammoniak, durch welches normaler schwefligsaurer Kalk 
gefallt wird, wahrend die iiberschiissige Schwefligesaure gebunden wird. Man 
lasst die Lasung des schwefligsauren Kalkes so lange wirken, bis diesel be 
ziemlich ausgenutzt ist, kocht dann die Schwefligesaure aus und lasst hierauf 
die Lauge schnell abo 

Der Process verlauft nach MITSCHERLICH derartig, dass die Schweflige
saure durch einen Teil des Sauerstoffes der organischen Snbstanzen zu 
Schwefelsaure oxydirt wird, die unter normalen Verbaltnissen mit aer Base 
(hier Kalk) sich verbindet. Unter unnormalen Verbaltnissen bildet sich auch 
freie Schwefelsaure, die schadlich wirk,t. Aus den incrustirenden Substanzen 
entstehen Gerbsaureverbindungen. Die Lasung der Sulfite muss frei von 
polythionsauren Salzen sein. 

Das gekochte Rolz wird nun gestampft. Die Stampfen arbeiten in 
grosserer Zahl in einem Troge. Der Trog ist geneigt. Die Masse bewegt 
sich auf dem geneigten Boden nach oben und wird reichlich mit Wasser 
versehen. Die Stampfen gelangen nacb einander zur Wirkung. Sie sind 
so eingestelit, dass sie den Boden des Troges beim Niederfallen nicht be
riihren, so dass sie nur allein driickend auf den Stoff wirken, die Astknoten 
jedoch nicht zermalmen. 

Das Deutscbe Patent MrTSCHERLICH'S (D. P. 4179) ist inzwischen, soweit 
es die Rerstellung von Cellulose anbetrifft, fiir nichtig erklart worden. 

Nach BOURDILLIAT (Pap. Ztg. 1883, 502) entbalt die Lauge bei Rerstel
lung von Sulfitholzstoff undAnwendung von saurer schwefligsaurer Magnesia 
oder saurem schwefligsaurem Natron nach dem Kochen keine Sulfate, und 
ebensowenig enthalt der Stoff nach dem Kochen mit saurem schwefligsaurem 
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Kalk Gyps beigemengt. Es ist darum nach ihm die Theorie der Entstehung 
von Schwefelsaure beim Sulfit-Process zweifellos falsch. Er glaubt vielmehr, 

dass die Wirkung der schwefligen Saure darin liege, dass dieselbe, indem sie 
die Incrusten des Holzes auflost und die fiirbenden Stoffe in farblose verwandelt, 

unter Abscheidung von freiem Schwefel zersetzt werde. Die Harze sollen 
mit den Basen losliche Seifen bilden, die mit dem Schwefel eine klebrige 

Masse geben, welcbe die Faser umhiillt und deren Gewicht vermehrt. 
Beim Waschen des Stofi'es, wie es fiir Verwendung zu feineren Papieren 
erforderlich ist, sollen besonders Schwefel, Harz und Kalk fortgewaschen 

werden. Das Auswaschen wird durch Zusatz von etwas Salzsaure zum 
Wasser beschleurrigt. 

Nach CROSS (Chern. News 47, 111) wirken verdiinnte Sauren auf Holz 
beim Kochen oxydirend. Gleiches ist der Fall, wenn man das Holz nur mit 
Wasser kocht, da hierbei auch Sauren auftreten. FRY benutzte das Kochen 

oes Holzes mit Wasser zur Herstellung von braunem Holzstoff. Urn die 
Oxydation des Holzes zu verhiiten, setzte EKMAN in Bergvik schwefligsaure 
Magnesia hinzu und erhielt nun ziemlich reinen Holzstoff. Es scheint somit 
das Magnesiumsulfit weniger dadurch zu wirken, dass es die Nichtzellstoffe 
lost, als dadurch, dass es sie vor zu weit gehender Zersetzung schiitzt. 

Den Sulfitzellstoff priift man auf Lignose mit schwefelsaurem Anilin 
()der man behandelt ihn zunachst mit Chlor und setzt dann Natriumsulfit 
hinzu, wodurch die Lignose magentafarbig wird. Quantitativ lasst sich die 
Lignose durcb Kochen mit Kalilauge bestimmen. 

Der nach EKMAN hergesteJlte Holzstoff zeichnet sich nach Pap.-Ztg. 
1883, 750, 1743 durch Reinheit aus. Er ist ungebleicht nahezu ebenso 
weiss, wie der gebleichte MITSCHERLIcH'sche. Wah rend der letztere stets 
Gyps enthalt, ist der EKMAN'sche Stoff wegen der Loslichkeit des Magnesium
sulfates frei von Sulfaten. Es werden bei dem EKMAN'schen Verfahren nach 
CHRISTY (Pap.-Ztg. 1883, 966) die Incrustaten viillig geliist, sodass der aus
gewaschene Stoff mit schwefelsaurem Anilin keine Farbung giebt. 

GRAHAM (Pap.-Ztg. 1883, 822, 932, 1162) will das Holz zunachst im 
()ffenen Kessel mit Lusung voil einfach schwefligsaurem Salz koch en, urn die 
im Holz befindliche Luft auszutreiben. Dann will er eine Liisung von 
schwefligsaurem Salz, die einen Ueberschuss von Schwefligesaure geliist ent
halt, zusetzen und unter Druck kochen. 

R. PrcTET (Pap.-Ztg. 1883, 575). Das von Rinde und Knoten befreite 

Holz wird im Kocher mit Wasser iibergossen. Man lasst auf 1 I Wasser 
120 g fliissiges Schwefligsaureanhydrid eintreten und erhitzt. Bei 850 bezw. 
einem Druck von 7 Atm. wirkt die Saure auf die Incrusten des Holzes, 
sodass nach einigen Stunden die Wirkung beendet ist. Der Zellstoff ist 
dann so weich, dass er sich mit dem Finger zerdriicken lasst. Er zeigt 

ungebleicht die graue Farbe des Holzes, gebleicht ist er weiss. 
Die Einrichtung von R. PICTET in Genf und G. L. BIilLAZ in Lausanne 

(D. P. 26331) zur Ausfiihrung der Cellulosegewinnung mittelst schwefliger 
30* 
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Fig. 2"20. Saure besteht 
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Tn. H. COBLEY in Dunstable (D. P. 21268 vom 20. Januar 1882) be
nutzt zur Behandlung von Faserstoffen fiir Zwecke der Papierfabrikation 
einen Apparat, der aus einem cylindrischen, unten kugelformigen Behiilter 
mit doppelten Wanden besteht, welcher durch Dampf oder heisses Wasser, 
das zwischen den doppelten Wanden circulirt, geheizt wird. Mittelst einer 
centralen Welle werden in dem Behiilter zwei Walzenpaare im Kreise herum
gefiihrt; gleichzeitig erhalten diese Walzen eine Drehung um ihre eigene 
Achse. Fliigel riihren das zu Boden gesunkene schwerere Material wieder 
auf, so dass dasselbe von neuem zwischen die Walzen gelangt. Die in dem 
Apparat zur Anwendung kommende Lauge besteht aus Aetznatron oder -Kali, 
dem eine gesattigte Losung von schwefJigsaurem oder schwefelsaurem Natron 
oder Kali zugesetzt wird. Zum spateren Bleichen der aufgeschlossenen 
Faserstoffe wird eiue Chlorkalk und Kainit enthaltende Losung verwendet. 

KUDELSKI in Tiffanges (D. P. 23586) leitet zur Darstellung von Sul
fiten durch mit Calciumoxydhydrat oder Calcium carbonat versetzte Losungen 
von Natrium-, Kalium-, Magnesium- oder Ammoniumsulfat Schwefligsaure ein. 
Es bilden sich die Sulfite bezw. Bisulfite unter Abscheidung von Gyps. Der 
dazu verwendete Apparat besteht aus einer Reihe von mit Riihrern ver
sehenen Kufen, in denen die Lauge und Schwefligsaure einander entgegen
strom en. Das Verfahren eignet sich besonders zur Regenerirung der fiir den 
Snlfitprocess verwendeten Laugen, die abgedampft werden, worauf der Riick
stand gegliiht und dann wie vorstehend in Sulfit iibergefiihrt wird. 

Zerfasern von Lumpen, Hollander. Von OPPENHEIM & Co. und PHI
LIPPI in Hainholz vor Hannover (D. P. 25043) werden die Lumpen zum Zer
fasern in eine dichte, am besten cylindrische Masse zusammengepresst 
und hierauf der Einwirkung rotirender Schneid- oder Zerreisswerkzeuge 
ausgesetzt. 

STROBEL in Chemnitz i. S. Einrichtung an H 0 II an d e rn zur ununter
brochenen Entnahme der feingemahlenen Fasern (D. P. 21275). Die Roh
stoffe werden in den Hollander H eingetragen und auf gewohnliche Weise 
gemahlen. Alsdann setzt man nach Entfernung der Blindscheibe h einen 
mit einem Sieb, geschlitzten oder durchliicherten Platten versehenen Rahmen 
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Fig. 221. 

zugleich Anwendung linden, nachdem er gegen die HolHinderhaube i ge

'Worfen, Cylinder 9 oder Rahmen a. Derjenige Stoff, welcher geniigend fein 
gemahlen ist, geht durch die Siebe oder Platten hindurch und wird mittelst 
einer Rinne d in einen Absaugecylinder geleitet, von dem der abgeworfene 
Stoff auf eine Abpressmascbine geleitet wird, wabrend das abgesaugte Wasser 
in den Hollander zuriickgelangt. Eine Neuerung an diesel' Mascbine ist von 

REIMANN in Breslau (D. P. 24290) angegeben. 
Circularstampfwerk zur Papierfabrikation (D. P. 25509), HENSELING in 

Dalligsen. Verticale Stoffmiihle (D. P. 24895), KEFERSTEIN in Halle. 
T rock en e Rei ni gun g und S chn ei d en d er Lum pen (Pap.-Ztg. 

1883, 720) nach Mittheilungen von PFARR. 
Sortirapparate fiir Holzschleiferei und Papierstoff; D. P. 21667, 

FROBEL in Constantinenbiitte; D. P. 23618, WOLFF und OESER Nachf. in 
Penig; D. P. 23621, GESELLSCHAFT ~'iiR HOLZSTOFFBEREITUNG in Grellingen; 
D. P. 23963, V OITH in Heidenheim; D. P. 24278, HOFFMANN in Aue. 

Zerfasern von Torf. Torfzerreiss - und Torffasernsortir-
mas chine von NEIILMEYER in Hannover (D. P. 22905). Ein trichterformiges 
Gefass bat zwei lose, sieh gegeniiberstehende und mit Stablspitzen besetzte 
Wande. Diese Wande werden, wenn das Gefass mit Torf gefiillt ist, in 
entgegengesetzter Richtung hin- und herbewegt. Die Spitzen zerreissen den 
Torf zu Fasern, welcbe am Boden des Trichters herausfallen. Von hier ge
langen sie auf ein Sortirsieb, das die Fasern vom Torfmebl trennt. 

Nach FRIEDRICH in Plagwitz-Leipzig (D. P. 23107) wird zur Gewinnung 
von Papierfasern Torf in einem dem Hollander ahnJichen Apparat zer
kleinert. Die Walze bat auf dem Umfange balbrunde Riefen. Zum Sortiren 
del' Fasern dienen Recben, deren Zabne mebr oder weniger weit von ein
ander entfernt sind. Die kleinsten Fasern werden durch Auswaschen entfernt. 

Bleicherei. Nach dem Bleichverfahren von GRAHAM (Pap.-Ztg. 
1883, 1162) sollen pflanzliche Faserstoffe mit salpetersaurem Natron oder 

Kali in Gegenwart von Chlor oder unterchlorigsauren Salzen gebleicht werden. 
Man arbeitet am besten in der Warme. Die Erfindung ist besonders zum 
Bleichen solcher Faserstoffe geeignet, die vorher mit schwefliger Saure oder 

Verbindungen derselben behandelt wurden. So wird bei der Behandlung von 
Faserstoffen zur Papierfabrikation die Masse wie gewohnlich mit Wasser zer
ruhrt, dann wird das Nitrat und bierauf das Chlor eingefiibrt und die Lo
sung erhitzt. 
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In Pap.-Ztg. 1883, 1462 wird empfohlen, bei der Nassbleiche im 
Hollander erst die Schwefelsaure und dann den Chlorkalk hinzuzugeben, und 
nicht, wie gewiihnlich, umgekehrt zu verfabren. 

Leimung. Zur Herstellung eines hellen Harzleimes aus dunklen 
Harzen wird nach Pap.-Ztg. 1883, 789 das Harz sehr fein zerkleinert und 
dann in einem eisernen Kessel mit doppeltem Boden durch Dampf mit 5& 
bis 60 Proc. krystallisirter Soda und 200 bis 220 Proc. Wasser gekocht. Zu 
starkes Erhitzen ist durch iibermassiges Schaumen zu erkennen. Das Ende 
der Reaction erkennt man daran, dass sicb auf der Oberflache des Kessel
inhaltes dunkelbraune Streifen zeigen, welche durch sich abscheidende Mutter
lauge entstehen. Eine aus dem. Kessel genommene Probe darf, zwischen die 
Finger gebracht, nicht mehr kleben, muss nacb dem Erkalten weicb bleiben 
und sich in kaltem Wasser vollstandig aufliisen. Nachdem das Kochen 
beendet ist (bei 50 kg Harz in 35-40 Minuten), wird der Kesselinhalt 
15 bis 20 Minuten lang stark durchgearbeitet. Man giesst ihn dann in aus 
Cement gemauerte Kasten, die kiihl stehen. Die Mutterlauge setzt sich hier 
oben ab und wird abgeschiipft. Man riihrt um und kann nach einiger Zeit 
neue Mengen Mutterlauge abschopfen, was im Ganzen 3 bis 5 Wochen dauert. 
Wenn eine Ueberhitzung bei der Verseifung vermieden wird, enthalt die 
Mutterlauge doppeltkohlensaures Natron und nul' in diesem FaIle findet eine 
vollstiindige und leichte Abscheidung derselben statt. Zugleich enthalt die 
Mutterlauge fast allen Farbstoif. Verfasser empfiehlt (daselbst S. 1261) die 
Mutterlauge, nachdem durch Kochen die Kohlensaure ausgetrieben ist, an 
Stelle einer Sodaliisung als Mittel gegen Kesselstein. 

Herstellung von Harzleim aus calcinirter Soda, Harz, unter Zugabe von 
etwas Oel und Talg, bei des sen Anwendung kein Schaum entstehen soll, 
S. Pap.-Ztg. 1883, 1321. 

E. MUTH in Karlsruhe. (D. P. 25757.) Ammonium-Albumin zur 
L eim ung bei der Papierfabrikation. 100 kg ausgewaschenes, miiglichst 
trocknes Casein werden mit 10 kg gepulvertem Ammoniumcarbonat und 
1 kg Ammoniumphosphat stark durch einander gearbeitet, bis die blasige 
Beschaifenheit, welche durch vorhandene Milcbsaure verursacht wird, nach
lasst, die Masse ein gleicbmassiges Ausseben zeigt und die milchweisse 
Farbe sich in eine schwach gelbliche verwandelt hat. So lange sich Blasen 
bilden, ist Milchsaure vorhanden, mithin auch Albumin in unliislicher Form. 
Zur vollstandigen Umwandelung des Caseins in Ammonium-Albumin sind 
15 bis 20 Stunden erforderlich. Ueber die Anwendung dieses Leimungs
mittels s. Pap.-Ztg. 1883, 1744. 

MILLER (Bel'. 16, 1991; Pap.-Ztg. 1883, 1500) wendet zum Nachweis 
freier Schwefelsaure in scbwefelsaurer Thonerde und im Papier 
eine 0'05-procentige Liisung von Methylorange an. Farbt sich eine Liisung 
del' scbwefelsauren Thonerde auf Zusatz einiger Tropfen del' Liisung rosa, 
so entbiilt das Salz freie Saure. Geht abel' die ursprunglich gelbe Farbe 
des Methylorange nul' in ein riitliches Orange iiber? so war keine freie 
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Saure vorhanden. Zur quantitativen Bestimmung extrahirt Verfassr mit 

Alkohol, dampft fast zur Trocknis ein, nimmt mit Wasser auf, setzt etwas 

Methylorange hinzu, fiigt einen Ueberschuss von Alkaliliisung hinzu und 

titrirt mit Schwefelsaure zuriick, bis wieder die Rosafarbung eintritt. 

Papiermaschinen. Biittenpapier (Bogen mit vier rauhen Kanten), Her

stellung desselben auf Maschinen. (Pap.-Ztg. 1883, 1228.) 
Neuerungen an Papiermaschinen, s. a. D. P. 21285, SIMON, 22212, 

RUGER, 23609, ANNANDALE. 
Verbesserungen an Papiermaschinen zur Herstellung von Wasserzeichen 

und zur Reinigung des Metalltuches. (Pap.-Ztg. 1883, 469.) 
Waschen der Filze von Papiermaschinen. CPap.-Ztg. 1883, 612, 

684, 824.) 
Schutzvorrichtung an Pap ierm as chinen. (Pap.-Ztg. 1883, 430, 861.) 
Knotenfanger; D. P. 23756, WRIGHLEY & ROBERTSON in Burg, 24953, 

REINICKE & JASPER in Ciithen. 

Sandfang fiir Papier- und HolzstolIfabrikation (D. P. 22181) FiiLLNER in 

Warmbrunn. 

Feuchtapparat von LiiFFLER, urn das die Papiermaschine verlassende 

Papier vor dem Calandern zu feuchten. (Pap.-Ztg. 1883, 1323.) 
Trocknen von Papier. Bei der T roc k nun g von Papier muss zu 

starkes Erhitzen vermieden werden. JOYNSON hat daher nach Pap. Ztg. 1883, 
182 die Einrichtung getroffen, dass er das von der Papiermaschine kom

mende, endlose Papier, nachdem es durch eine Leimliisung gelaufen ist, iiber 

eine grosse Zahl mit grobem Drahtgewebe iiberzogener Trommeln leitet. Jede 

der Trommeln dreht sich mit der Umfangsgeschwindigkeit, welche das dar
iiberlaufende Papier hat, dagegen befindet sich im Innern del' Trommel ein 

sich schneller drehender Windfliigel. In den Trockenraum wird nnten warme 

L nft eingefiihrt. 

Die Einrichtung ist sehr tener. Es werden darum Trockeneinrichtun

gen empfohlen, bei denen das Papier in lang herunterbangemlen Schleifen 

iiber run de Holzstangen gefiihrt wird, die wagerecht anf zwei sich langsam 

fortbewegenden Ketten odeI' Seilen liegen. Es giebt hier Einrichtungen, bei 

denen das Papier durch eine lange gerade Heizkammer hindurchgefiihrt wird, 

nnd solche, bei denen die Heizkammer hufeisenfiirmig ist, so dass das Pa

pier nahe dell! Ausgangspunkt zuriickkehrt. Diese Apparate haben sich nach 

S. 286 fiir feinste Papiere nieht bewahrt, wahrend sie fur andere Papier

sorten verwendbar sind. 

GOETJES & SCHULZE in Bantzen, (D. P. 23185.) Pappentrockenapparat. 

Buntpapier. Neuerungen an Maschinen zur Erzeugnng von Bunt- und 

Glanzpapier. (D. P. 22275; Zusatz zu D. P. 15668.) FLINSCH in Offen

bach a. llL 

Zur Geschichte der Marmorpapiere (Pap. Ztg. 1883, 1099). 
Del' Handstrich von Buntpapier CPap. Ztg. 1883, 8). 
Das Marmoriren (Pap. Ztg. 1883, 10 II.). 
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Gefasertes Papier, Impragniren, Erzeugnisse aus Papier. MUSIL 
in Neusiedl setzt zur Herstellung eines gelbgefaserten Papiers (D. P. 
22573) dem gewohnIichen, fast fertig gemahlenen Papierstoff eine grossere 
oder geringere Menge mit Salpetersaure behandelter und dadurch gelb ge
wordener eiweisshaltiger Fasern, wie Wolle, Seide, Federn etc. zu und ver
arbeitet dann den Papierstoff in gewohnlicher Weise zu Papier. Das so er
haltene Papier soli sich fiir Werthpapiere eignen. 

AIs Impragnirungsmittel, urn H olz und P api er unen tz iindlich zu 
machen, dient nach J. WINCKELMANN in Augsburg (D. P. 23487) eine Lo
sung, welche 33 g Manganchloriir, 20 g Orthophosphorsaure, 12 g Magnesium
carbonat, 10 g Borsaure, 25 g Ammonchlorid auf 1 Liter Wasser enthalt. 

GUSTAV TURK in Kronstadt. (D. P. 22825.) Herstellung von Gegen
standen aus Papier. Papierblatter werden zunachst mit einem Gemisch von 
60 TIn. defibrinirtem Blut, 35 TIn. Kalkpulver, 5 TIn. schwefelsaurer Thon
erde impragnirt und dann in die verIangte Form gepresst. Bei der Her
stellung von Flaschen benutzt man zwei schalenartige HaIften, die man mit 
Kautschukkitt verbindet. 

Herstellungsweise papierner G e fa sse (Pap. Ztg. 1883, 1065). 
Herstellung von Brettern aus Papier, wonach mehrere wasserdicht ge

machte Papierstreifen zusammengeklebt werden, s. Pap. Ztg. 1883, 443. 
ARTHUR LEHMANN. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt, die 

Einfuhr Ansfuhr 
vom I vom 1. Juli vom vom 1. Juli 

Waarengattung. 1. Jannar bis I 1883 bis 1. J anuar bis 1883 bis 
Ende De- Ende De- Ende Juui 

cember 1883. cember 1883. 1884. 

an Halbstoff'zur Papierfabrikation I 24013 34574 255981 I 256198 
" grauem Losch- u. Packpapier 

aller Art 10309 9843 97144- 013795 
" Pappe aller Art u. Pressspane 15454- 1.') 495 209831 234371 
" anderem Papier . 20997 I 19774 277 242 300674 
" Papiertapeten 1142 1155 23880 24695 

XXXVIII. Photographie. 

Bei der Einwirkung des Spectrums auf photographische Platten (Jod-, 
Bromsilber) zeigt sich bekanntIich eine besonders starke Wirkung der blauen 
Lichtstralen, die bis zum Indigo rapid steigt, dann schnell falIt und im Griin 
bereits gleich Null erscheint. Die besondere Empfindlichkeit der Platten 
gegen blaues Licht fiihrte dahin, dass die Farben von der Photographie ganz 
abnorm wiedergegeben wurden, dass die blauen und violeten Farben wie 
weiss wirkten, die griinen, gel ben und roten wie schwarz. 
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H. W. VOGEL gelang es vor 11 Jahren zu zeigen, dass die Farben
empfindlichkeit auch verandert werden kiinnte. Es hat sich herausgestellt, 
dass die Lichtempfindlichkeit der photographischen Platten fiir die verschie

denen Teile des Spectrums mit ihrer Fahigkeit zusammenh1ingt, das betref

fende Spectrallicht zu absorbiren. Dies fiihrte VOGEL auf den Gedanken, 
die Absorption der photographischen Schichten durch Zusatz eines Stoffes 

zu veri'mdern, der rotes, griines odeI' gelbes Licht absorbirt, um somit auch 
diese Farbe des Spectrums empfindlich wirken zu lassen. Es wurde durch 
Zusatz von Corallin, Naphtalinrot, Cyanin, Aldehydgriin in der That das ge
wiinschte Resultat erreicht, denn mit der Lichtempfindlichkeit der Silbersalze 
zeigte sich gleichzeitig diejenige der beigemengten Substanzen in der Weise, 

dass auch gel be, rote und grune Stralen empfind!ich gemacht wurden. 

Rei praktischer Priifung diesel' Erge bnisse durch Aufnahme von Oelgemalden 
zeigte sich jedoch, dass die Wirkung del' Farben auf die Photographie haufig 
eine falsche sei. Del' Grund hierfiir wurde spateI' festgestellt, als in der 

Verschiedenheit der gel ben und griinen Farben der Gemalde von denjenigen 

der Spectrumfarben beruhend. Es musste eine griissere Gelbempfindlichkeit 
geschaffen werden, die zum Teil schon durch Aufnahme einer gelhen Scheibe 

erreichbar wurde, da letztere die Wirkung der blauen Stralen verringert. 
Mit Vervolikommnung der photographischen Technik, besonders in Folge 

der Trockenplattenphotograpbie, und mit der Kenntnis neuer Teerfarbstoffe 
trat ein weiterer Fortschritt ein. In 1876 machten Ducos DU HAURON in 
Paris und ALBERT SEN. in Thfiinchen den Versucb, farbige Bilder direct nach 
der Natur zu fertigen. Man nahm drei Platten auf, eine durch ein gelbes, 
eine durch ein blaues, eine durch ein rotes Glas. Bei der ersten soIlten 
nur die gelben, bei del' zweiten die blauen, bei der dritten die roten Stralen 
wirken. Hierzu bedurfte man rot- und gelbempfind!icher Platten. Jene 
wurden besonders mit dem von WATERHOUSE eingefiibrten Eosin dargesteIlt. 
Die Anwendung dieses Verfabrens auf die Cbromolithographie fiibrte zu 
keinem guten Ergebnisse; es zeigte aber immerhin, dass man rot- und gelb
empfindliche Platten in der Praxis benutzen kiinne. VOGEL hatte bei Ein
fiihrung von Farbstoffen in den Coliodiumprocess viel mit Zersetzungen zu 
kampfen, welche Farbenzusatze in den Silberliisungen veranlassten. Neuer
dings hat er, nachdem durch friibere Experimente bereits festgestellt worden 

war, dass fiir den nassen, weniger fiir den TrOckenprocess, Eosin allen an
deren Farbstoffen vorzuziehen sei, ausgezeichnete Resultate erzielt. Aueh 
ALBERT JUN. und BRAUN in Dornach haben das Eosin schon benutzt. Mit 

Silberliisung versetzt, !iefert Eosin einen roten Niederschlag von Tetrabrom
fiuoreseinsilber, welches eine starkere Absorptionsfahigkeit besitzt als Eosin. 
Wenn man rohes Collodium mit Eosin farbt und dann in eine Silberliisung 
taucht, so bildet sich ein in der ganzen Liisung gleichmassig verteilter 

Eosinsilber-Niederschlag, welcher, dem Spectrum ausgesetzt, nicht im Elau 
und Violet, sondern im Gelbgriin eine Wirkung zeigt, genau an del' Stelle 
des Absorptionsstreifens, den eine Eosinliisung im Spectroskop zeigt. 
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Man hat also eine pbotographische Platte ohne Brom- und Jodsilber, 
welche fiir Gelbgriin am empfindlichsten ist. Wenn man nun Eosin zu ge
wohnlichem photographischen Collodium zusetzt, welches sonst nur fiir Elau 
und Violet empfindlich ist, so wird dasselbe auch fiir Gelb empfindlich, 
aber die Empfindlichkeit ist eine unbedeutende im Vergleich zu der von 
Elau. Die besten Erfolge wurden durch mit Eosin gefarbte, reine Brom
silberplatten erreicht. Die entstehenden Bilder sind wenig empfindlich fur 
Elau, ihre Empfindlichkeit sinkt nach F hin, steigt jedoch rasch narh Gelb, 
und sinkt dann ebenso rasch. So erhielt VOGEL photographische Schichten, 
deren Empfindlicbkeit fiir Gelb diejenige fiir Blau iibertrafen, sogar bis um 
das zehnfache. Bei Einschaltung einer gelben Scheibe wird das Blau noch 
mebr herabgedriickt. 

Es stebt zu erwarten, dass, wenn es gelingt durch Zusatz anderer Ab
sorptionsmittel das photographische Praparat fiir Rot aufnahmefahiger zu 
machen, die Tonabstufungen der Bilder noch naturgetreuer werden. Sollte 
es miiglich sein, aus den verschiedenen Arten von Grun, wie ~Ialachitgriin, 

zumal auch Chlorophyll, fiir Orange aus Methylviolet, unliisliche Silbersalze 
zu erzeugen, so wiirde auch die Orange- und Rotempfindlichkeit, somit eine 
in ihren Farbenabstufungen vollkommen naturgetreue Photographie herge
steilt werden kiinnen. Die Priifung der Farbstoffe auf ihre Absorptionsstreifen 
giebt einen Fingerzeig fiir ihre Anwendung in dieser Beziehung. 

VOGEL untersucht jetzt weiter, wie dies Princip sich bei den neuen, so 
iiberaus empfindlichen Gelatinetrockenplatten verwerten las st. Er giebt jetzt 
schon an, dass die W irkung der Farbstoffe in diesen eine andere ist, wenn 
auch das spectroskopische Princip unverandert bleibt, d. h. dass die Farb
stoffe nur wirken an der Stelle, wo sie Licht absorbiren. Es kommt indessen 
vor, dass die W irkung des Farbstoffs gar nicht eintritt, aus noch nicht er
klarten Griinden, auch dass mancher Farbstoff, der im gewiihnlichen Collodium
verfahren ausgezeichnet wirkt, im Gelatinetrockenverfahren nicht zu gebrau
chen ist. Immerhin haben gefarbte Gelatinetrockenplatten bereits Resultate 
ergeben, welche die Anwendbarkeit des Verfahrens auch fiir das Portraitfach 
als gewiss erscheinen lassen. - Ueber den obigen Gegenstand hat H. W. 
VOGEL im Verein fiir Gewerbefleiss, Sitzung yom 5. Mai 1884, Mitteilung 
gemacht. 

Ein Collodiumverfahren zur Erzielung hiiherer Lichtempfindlichkeit 
der praparirten Platten wird von GEBR. MOLLER in Wedel, Holstein, angegeben. 
(D. P. 24772.) Die im Silberbade behandelte Platte wird bei Gegenwart 
griisserer oder geringerer Mengen anhaftender Silberliisung mit der wassrigen 
Liisung irgend eines organischen Sensiblers, am besten Tannin (1: 100), 
iibergossen und nach 1/2 Minute sorgfaltig mit rein em Wasser gewaschen. 
Nach der Belichtung wird das Bild mit einem chemischen (alkalischen) Ent
wickll)r, am besten mit dem bekannten Eisenoxalat-Entwickler, hervorgerufen 
und mit dem gewiibnlichen Pyrogallussaure-Silberverstarker verstarkt. Nicht 
afficirtes Jodsilber wird mit Natriumthiosulfat entfernt. 
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Nach TH. KOTTERITZSCH in Pappendorf bei Hainichen regenerirt man die 

durch die Oxydation untauglich werdenden Eisenoxalat-Entwickler, 

indem man die Masse nach erfolgtem Gebrauch durch ein mit Krystallen von 

Oxalsaure gefiilltes Filter filtrirt, in die filtrirte Fliissigkeit Claviersaitendraht 
einlegt und dieselbe mit schwerfliichtigem Petroleum bedeckt, dem Tageslicht 
aussetzt. Die Oxalsaure kann ganz oder teilweise durch Citronen- oder Wein
saure ersetzt werden. (D. P. 23138.) 

FICKEISEN & BECKER in Dillingen stell en biegsame Platten als Ersatz 
fiir Glas fiir photographische Zwecke her. CD. P. 25171.) Weisses, wenig 
geleilltes Papier wird mit einem feinen Firniss (Copallack) transparent 
gemacht und nach dem Trocknen mit der nachbeschriebenen Fliissigkeit, in 
wekher etwas Leim oller Gelatine geliist wurde, iibergossen und trocknen 
gelassen, wonach die so erhaltene Papierplatte zur Aufnahme der Emulsion 
fertig is!. Die Fliissigkeit besteht aus Ochsengalle, aus welcher durch Zusatz 
von essigsaurer Thonerde die Gallenfette niedergeschlagen und durch Filtration 
entfernt sind. 

II. Atelier.Einriclttungen. Eine photographische Camera zur 
schnell nach einander folgenden Exposition mehrerer Platten von THOMAS 
SAMUELS in Monken Hadley besteht aus den beiden durch eine Scheidewand 

getrennten Abteilungen B' rig. 2tl. 

und B2. Diese Scheide- c 

~:nd zu re~:~t de~Ch~bj::~: ~Itht~-:-- G~ 
zunachst liegenden Wand ~ LilJ B! lj 
der Cassette, Hisst viel- ' 

mehr dort einen Schlitz, der grade hoch genug ist, urn einer Platte von 
einer Abteilung nach der andern den Durchtritt zu gestatten. Die licht
empfindlichen Platten P ruhen auf der von Federn GI getragenen Tafel G 
gegen den die Camera abschliessenden Schieber E. Zieht man diesen 
zuriick, so wird die erste Platte durch die Oeffnung C belichtet, schiebt 
man ihn wieder nach yorn, so driickt derselbe die belichtete Platte durch 
den Schlitz in die Abteilung B2; zieht man ibn nun wieder zuriick, so 
wird die zweite Platte P belichtet u. s. f., bis aile Platten belichtet sind und 
zu weiterer Behandlung in der dunklen Abteilung B2 auf die ebenfalls durch 
Federn GI getragene Platte G abgeladen sind. Um eill Verletzen der Platten 

zu verhindern, sind diesel ben in kleine nur aus einem Boden mit aufgebogenen 
Randern bestehende Rabmen eingeschoben. (D. P. 26261.) 

G. S. BARAO DE CAPANEMA in Rio de Janeiro. Automatische Reise
Cassette. (D. P. 26222.) 

Eine Cam era mit sich kreuzenden Focus von MANENIZZA MARCO in 
Triest ist folgendermaassen eingerichtet. Vor der geiiffneten Wechselcassette Ii, 
ist ein urn seine yerticale Achse bei 0 drehbarer, unter 45 0 geneigter Metall
glasspiegel 8 angeordnet, auf dem durch genaues Einstellen der Biilge b ein 
klares Bild erzeugt wird, welches auf der matten Scheibe v, der sogenannten 
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Visirscheibe, beobachtet wird. Sobald dies 
geschehen, iiffnet man mit Hilfe eines 
Federmecbanismus die Objectiviiffnung 
durch Beiseitedrucken des Spiegels s auf 
kurzere und langere Zeit, so dass das vom 
Objectiv bervorgerufene Bild auf der pra-

• parirten Platte der geiiffneten Wecbsel
cassette als Negativ fixirt wird. Urn auch 
ein Visiren von hinten zu gestatten, kann 
man seitIich an der Camera nocb einen 
Spiegel S anbringen, in welcbem das von 
der Visirscheibe reflectirte Bild beobachtet 
wird. (D. P. 25292.) 

R. SCHLOTTERHOSS in Wien. Exponir-Automat. (D. P. 26620.) Urn 
Iirhtempfindlicbe Papiere, Gewebe etc. zur Erzeugung von Bildem stlickweise 

Fig. ?Z-J. dem Lichte auszusetzen, sind 

Fig. 2'25. 

diesel ben aufgerollt in die 
Biichse .A gesteckt; der betref
fende Streifen wird sodann 
ii ber den gepolsterten, auf der 
Spiralfeder X sitzenden Press
tisch 0 gezogen und an dem 
Haspel n befestigt. Der Press
tiscb hat den Zweck, mit Hilfe 
der Feder X den Streifen E 
gegen die Negativplatte (resp. 
Matrize) E zu drucken. Die 
letztere ruht auf den Leisten 

Fund wird bei geschlossenem Deckel G vermittelst der Glasplatte 1 
niedergedruckt. Dreht man nun die Welle K entgegen der Richtung eines 
Ubrzeigers, so stosst der in der Scheibe L sitzende Anschlag Ml (Fig. 000) 
an den urn N drehbaren dreiarmigen Hebel 0, offnet durch Vermittelung des 
klein en zweiarmigen Hebels P die Verschlussklappe R, welche in der Ricbtung 
des Pfeiles in die Hohe schneIlt, bierin durcb Gummischnur S unterstutzt, und 
die Exposition beginnt. Nacb Beendigung derselben dreht man die Welle K 
in obigem Sinne weiter; Anschlag M2 stosst an den Hebel 0 und wirft die 
Klappe R wieder zu. Bei weiterer Drehung zieht der Hebel U 'vermittelst 
der erhabenen Curve T den Presstisch 0 zuruck, eine Aussparung der 
Scheibe L tritt hierauf in Eingriff mit einem Antrieb der HaspelweJle n, 
durch deren Drehung bei herabgezogenem Presstisch 0, der exponirte 
Streifen E urn eine Bildlange vorgezogen wird, wahrend eine Sperrvorrichtung 
die Haspelwelle an einer rucklaufigen Bewegung bindert. Bei weiterer 
Drehung lasst die erhabene Curve T den Hebel 0 bezw. den Presstisch 
wieder frei, derselbe scbnellt in die Hohe, dmckt den zu exponirenden 
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Streifen Evon Neuem gegen die Negativplatte, der Anschlag M, iiffnet 
die Klappe R etc. etc. Der Apparat kann auch automatisch durch einen 
besonderen Mechanismus in Bewegung gesetzt werden. 

ALLGEYER und BOLHOEVENER in M iinchen stell en K 0 r n p I a tt e n zum 
Zweck der Herstellung von Druckformen her. (D. P. 25891.) 

Eine mit einem Kom erzeugenden Mittel hergestellte Lichtdruckplatte 
wird unter einem Diapositiv belichtet und mit fetter Farbe eingewalzt, um 
davon einen Abdruck auf Gelatinefolie herzustellen. Dieser Abdruck wird 
mit Farbe in Pulverform, z. B. Graphit, fixirt und verstarkt und als Negativ 
in bekannter Weise fiir Photolithographie und fiir Hochatzung in Zink oder 

Kupfer verwendet. 
Wenn man nicht unter einem Diapositiv, sondem unter einem Negativ 

belichtet, so kann eine solche Platte in eingew.alztem Zustande auf zwei 
verschiedene Arten zur Herstellung einer Tiefdruckplatte dienen, indem man 
fiir diesen Zweck das so entstandene gekiimte Diapositiv entweder unmittel· 
bar oder einen davon entnommenen Abdruck auf Gelatinefolie verwendet, 
welcher in oben angegebener Weise fixirt und verstarkt wird. 

Ein solches gekiimtes Diapositiv benutzt man zur Belichtung einer Bi
chromatleimschicht. Man erhalt ein negatives Relief, wie es fiir die Zwecke 
des Tief- oder Kupferdruckes erforderlich ist. Von diesem negativen Relief 
wird mittelst gepragter Wachsmatrize auf galvanischem Wege eine Kupfer
platte hergestellt, welche auf der Kupferdruckpresse in bekannter Wei~e ihre 
Verwendung findet. Man kann leicht auch fiir Hoch- oder Buchdruck passende 
Reliefs erzeugen. 

BENECKE & FISCHER in St. Louis, V. St. A. und JOHN FRANCK in Frank
furt a. M. erzeugen Reliefplatten fiir Hochdruck folgendermaassen. Von 
einem gegebenen Negativ wird zunachst ein kleines Diapositiv hergestellt, 
dieses wird wieder in bekannter Weise photographisch vergriissert und das 
entstandene Bild auf eine Zink- oder andere Platte eingeatzt bezw. auf Stein 
iibertragen. (D. P. 26242.) 

U m Papier fiir das photographiscbe Copirverfahren leicht empfindlich 
zu machen, taucht man nach WEST und COREY in Quilford, Conn., V. St. A., 
dasselbe etwa 3 Minuten lang in ein aus einer wassrigen Liisung von Kalium
bichromat, Magnesiumsulfat und Quecksilberchlorid bestehendes Bad. Zur 
Entwickelung des Bildes bedient man sich einer aus einer wasserigen Liisung 
von Gallussaure, Ferrosulfat, Aluminium- und Ammoniumsulfat und unter
schwefligsaurem Natron bestehenden Fliissigkeit. U m unzersetztes Bichromat 
vollstandig zu entfernen, taucht man das Bild vor dem Entwickeln 1 bis 

2 Minuten in eine einprocentige Lasung von saurem schwefelsaurem Natron. 
(D. P. 24189.) 

EUGENIO DE ZUCCATO in London hat folgendes Verfahren zur Uebertra
gung photographischer Bilder in Farbe angegeben. 

Man nimmt entweder ein nach WOODBURY'S Verfahren hergesteUtes Ge
latine-Relief oder eine nach letzterem angefertigte Matrize und legt dieses 
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Relief auf ein Blatt Papier oder einen anderen zweckentsprechenden Stoll'; auf 
die andere Seite des Papiers bringt man einen Stoff mit glatter Oberfiache, der 
teilweise mit Drnckerschwarze so eingefarbt ist, dass die Farbe regelmassige 
Tiipfelchen oder dicht neben einander Jiegende Striche oder Linien bildet. Das 
Ganze wird dann mittelst entsprechender mechanischer Vorrichtungen fest zu
sammengepresst, wodurch sich die Farbe absetzt und auf dem Papier haften bleibt 
und so ein getiipfeltes oder streifiges Bild oder einen farbigen Lichtdruck 
bildet, der dem Gelatine-Relief entspricht. Dieses Bild kann auf eine der 
in der Drnckerei gebrauchlichen Weisen auf Metall iibertragen oder auf den 
Stein gebracht werden; man kann dasselbe ausserdem auch photographiren 
und dann die Uebertragung nach einem der in der Photolithographie oder 
Photozinkographie bekannten Verfahren vornehmen. Als Stoff mit glatter 
und betiipfelter OberflachJl kann man Lithographirsteine, Zinkplatten, oder 
auch widerstandsfahiges Papier benutzen. (D. P. 27240.) 

H. NICKEL in Chemnitz. Herstellung von Lichtpausen. (D. P. 25565.) 
Von der zu vervielf;iltigenden Zeichnung wird zunachst eine Copie mit 
einer Farbe, bestehend aus Gummi arabicum, etwas Essig, Tusche und 
Seifenliisung, angefertigt, diese alsdann auf der bezeicblleten Flache durch 
Aufreiben von Wischkreide gescbwarzt und mit Wasser sorgfiiltig abgespiilt. 
Dadurch erscheint die Zeichnung in weiss en Linien auf schwarzem Grunde, 
und kann nun als Negativ zur Herstellung von Licbtpausen in blauen Linien 
auf weissem Grnnde dienen. Zur besseren Conservirung kann das Negativ 
mit einem Ueberzug von Lack, Gummi arabicum oder dergl. iiberzogen 
werden. 

XXXIX. Apparate. 

1. Zerkleinernngsapparate. 
JAMES NICOLAS in IIlogan, Cornwall, hat eine stufenfiirmig gebildete 

Zerkleinerungstrommel construirt (D. P. 24595), deren Walze aus einer 
Fig. 226. Reibe von koniscb zulaufenden Mantel-

teilen bestent, welche mit ihren dicken 
und dunnen Enden aneinanderstossen 
und so Vertiefungen bilden. Die Trom
mel, mit welcher diese Walze zusam
menarbeitet, ist mit einem Boden c ver
sehen. Urn das Gewicht der Walze 
teilweise oder ganz auszugleichen, sind 

n:::~~~~==~~=~~~~~ bewegliche Gleitstiicke oder Lager an-
geordnet, in welcben die Welle d der 

Maschine gelagert ist und welcbe durcb Hebel und Gewicbte (oder Federn) 
gehoben oder gesenkt werden. 
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PAUL WINDISCH in ilfeissen stellt die Mablcylinder ftir N ass - oder 

T roc ken m ti hIe n aus barten, der zu mablenden Masse unschiidlichen 

Mineralien in zwei oder mehreren Teilen her, welche durcb Spannstangen 
Dichtungsringe und Scbeiben zu einem Ganzen verbunden sind. (D. P. 29846.) 

2. Trockenapparate. 
Ein Apparat von JENNINGS in Baltimore ist zum Trocknen von Stoifen, 

welche nur ganz gelinde Warme vertragen, wie Gewebe, Leder, Papier, 
Fig. 227. 

Tabak, Frtichte, Leim, Fische oder Cbemikalien bestimmt. Die in die 
Trockenkammer E einzuftibrende warme Luft wird durch ein System verti
caler tiber der Feuerung x des Of ens A angebrachter Heizrobre d erhitzt, 
beim Hindurchstreichen durcb das Scblangenrobr f im Raume B wieder 
etwas abgektibJt und mittelst des Ventilators C in das Fltigelgeblase k ge
trieben. Die durch die Oeffnungen 9 einstriimende frische Luft warmt sich, 
da sie durch das Robr h ill den Of en A gelangt, an dem Schlangenrohr f 
vor. Das Fliigelgeblase k besteht aus einer hohlen Welle, radialen Fliigeln z 
und zwischen denselben angeordneten schlitzartigen Ausstriimungsiiffnungen m 
fiir die Luft. (D. P. 23666.) 

EDM. CorGNET in Paris hat folgenden Apparat zum Austrocknen von 
S (0 ff e n a~lll erA r t angegeben. 

Fig. 228. 
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Der Dampf tritt durch a in die Welle A, von dort in die hohlen mit 
Schabern r versehenen Scheiben B und in die als Ruhrer dienenden Rohre b, 
Durch Oeffnungen in A tritt der Dampf ferner in den Dampfmantel C. Der 
condensirte Dampf fliesst in umgekehrter Richtung in die Welle A, von wo 
er durch das Syphonrohr d nach aussen geleitet wird. Die Verdampfungs
gase entweichen durch einen in der VerHingerung der Welle A liegenden 
centralen Canal und durch das Rohr D. 

Die Welle A und der Cylinder C erhalten von der gemeinsamen Riem
scheibe E aus ihre Bewegung. Der Hebel F bewirkt die Ein- und Aus
losung der Frictionsscheibe H. Das Zahnrad K wird durch das Getriebe L 
gedreht. Bei entsprechender Stellung des Hebels F wird auch das Rad N 
von dem Rad M gedreht. Endlich hat noch das auf seiner Achse feste 
Getriebe I zum Rad K eine planetare Bewegung, und wenn das Frictions
rad H eingeschaltet ist, erbalt die Welle A von diesem Getriebe I eine dem 
Cylinder C entgegengesetzte Bewegung. 

In der Stellung, welche die Teile in der Fig. 228 haben, wird sowol 
der Cylinder als auch die Welle in Umdrehung versetzt. Wird der Hebel F 
etwas weiter nach links bewegt, so lost er das Frictionsrad H aus, worauf 
der Cylinder allein sich dreht; bei weiterer Bewegung des Hebels nach links 
wird sowol die Welle als auch der Cylinder ausser Bewegung gesetzt, und 
wenn man Hebel F noch weiter nach links bewegt, so dreht sich die Welle 
A allein. (D. P. 21895.) 

E. THEISEN in Lindenau-Leipzig hat an seinem Trockenapparate*) 
mebrere Verbesserungen angebracbt. 

Der Boden des Apparates wird durcb Nebeneinanderreiben im Halbkreis 
gebogener wellenformiger bohler mit Dampf gebeizter gusseiserner Stiicke a 

Fig. 2"29. Fig. 230. bergestellt, so 
dass er eine 
Mulde mit lon
gitudinal wel-

lenformiger 
Oberflacbe bil
det. Den Wel
len sich an-

schmiegende 
Schaufeln h an 
Kreuzgestellen 

f der Riihrwelle e wenden das Trockengut bestandig; schneckenformige Bleche 
g, welche die Wellenkamme streifen, schaffen es zum anderen Ende der Mulde. 
Bei schmierendem Trockengut werden unter Federdruck stehende Schaufeln 
verwandt, welche dassel be vollstandig von der Wandung abschaben. (D. P. 
23591.) 

*) Techn.-chem. J abrb. 1883, S. 389. 
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Nach dem D. P. 25733 sind die Trockenmulden a, um sie durch Drehung 

entleeren zu kiinnen, auf del' Achse A des in ihnen sich drehenden Ruhr
werkes aufgehangt und durch gespannte Ketten K mit dem Rade l verbun-

den, welches wiederum durch Ketten ohne Fig. 231. 

Ende q mit dem Getriebe 0 n und del' 
Kurbel m in Verbindung steht. Zum 

Zweck del' Entleerung dreht man mittelst 
del' Kurbel die Mulde so, dass del' Teil b 
sirh senkt; es schaffen dann die fort
arbeitenden Schaufeln ides Riihrwerkes 
das Trockengut selbstthatig heraus. Zur 

.Beforderung des Tl'ockenprocesses win! 
quer durch die Mulde ein Luftstrom ge
flihrt und ist dieselbe zu diesenl Behuf 
nicht wie fruher offen, sondei'll durch 
eine Haube 1·,.1 mit Lufteintrittsstutzen v 
und Luftaustrittsraum VI VI geschlossen, 
welche sich mit schragem Absatz t an die 
Esse u anschliesst und die bei del' Enf>. 
leerung del' Mulde iu iiffnende Klappe 8 

besitzt. Zwischen den Schaufeln des Ruhr
werkes sind, urn den Luftstrom in innigen 
Contact mit dem Trockengut zu bringen, 

gewellte segmentfiirmige Bleche x Xl in abwechselnder Anol'dnung angebracht, 
an denen das noch halbfliissige odeI' fliissige Material hangen bleibt, so dass 
del' Luftstrom es hestreicht. Das Ruhrwerk erhalt ZUI' Beheizung mit Dampf 
eine hohle mit 
centralemDampf

einlass- und 
Condensations-
wasserabfluss 

versehene Welle 
und hohle Schau
feln. 

Del' Heiss
luft-Trocken
apparat von G. 

HANseH in Frank

furt a. O. besteht 
aus dem Heiz-

apparat, dem 
uber dies em an
geordneten Vor
trockenapparat 

Riedel'ma nn, Jahrhuch VI. 

Fig. 232. 

31 
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und dem eigentlicben Trockenapparat. Der Reizapparat ist ein von 
Mauern umscblossener Raum, in welcbem die Blecbkasten 1 11 III durch 
Rohre r,. in Verbindung steben. Die Feuerungsgase treten bei D ein und 
DI aus. Das Trockengut kommt aus dem Vortrockenapparat C, bestehend 
aus zwei Tellern, die abwechselnd bescbickt werden, in zwei Transport
schnecken und von diesen zu dem Elevator I, welcber es auf die Robe der 
obersten Etage El des Trockenapparates hebt. 

Der Trockenapparat bestebt aU3 einem gemauerten Trockenraum von 
kreisrunder Form, in welchem die gewiilbten, ringformigen Korper E E 
etagenfiirmig iiber einander angeordnet sind. Durch die Mitte gebt die bohle 
Welle F, welche unten in einem geschlossenen Spurkasten und oben in 
einem Ralslager gefiibrt und mittelst konischer Rader durch Riemscheiben
antrieb in Umdrehung versetzt wird. 

Die Teller E E sind hohl und werden mittelst directen oder indirecten 
Dampfes erwarmt, ebenso die hoble Welle F, sowie die an derselben be
festigten Riibrarme. (D. P. 21317.) 

A. KESSLER in Wien bat einen Trockenofen fiir Stoffe verschiedener 
Art, besonders zum Trocknen und Desinficiren von Bauscbutt und Fiill
material angegeben. (D. P. 23282.) 

3. Filter und Filterpressen. 
C. J. CLAUS in London benutzt porose kieselsaurehaltige Stoffe, 

besonders das als Ganister oder Dinasstein bekannte Material fiir Filter
zwecke. (Eng!. P. 4108 vom 28. August 1882.) Dasselbe wird abnlich wie 
zur Rerstellung von Dinasziegeln behandelt. Fiir viele Zwecke kiinnen die 
letzteren, nachdem sie etwas aufgebrocben sind, ohne weiteres benutzt wer
den. Besonders sollen sie sich zur Fiillung von Condensations-, Gay-Lussac
und Glovertiirmen eignen; ebenso zur Zersetzung der Schwefelsaure und, 
mit Platin iiberzogen, zur Bildung von Schwefelsaureanbydrid. Um das Ma
terial noch mehr widerstandsfahig gegen Sauren zu macben, wird zur Bindung 
der Kieselsaure nicht Kalk benutzt, sondern ein Silicat mit mehr als einer 
Base, Blei, Baryt, Strontian, Thonerde, Zink und Kalk. Diese Doppelsilicate 
werden durch Schmelzen der Bestandteile oder besser durch Fallen von 
WasserglaslOsung hergestetlt. Die fein gepulverten und innig gemischten 
Bestandteile werden in beliebige Form gebracht und bei Weissglut gebrannt. 

ALEX. MiiLLER in Berlin. D rah tgewe be zur Trennung fester und fliissi
ger Kiirper unter verschiedenem Druck. (D. P. 23717.) Um die gewohn-

Fig. 233. a lichen Drahtgewebe fiir be-
w •• ' ;; iii' ... sagten Zweck geeigneter zu 

Fig. 234. b machen, namentlich bei continuir-

~==iii~=iiliiliijJli.al_.§- licber Arbeit, miissen sie mit 
- "'I! & I.... einem glatten, aber durchlassigen 

Ueberzug versehen werden, iiber welchen der festeRiickstand leicht hin
gleiten kann. Der Ueberzug wird flir beiderlei Gewebe durch gerade gericbtete 
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Drahte von passendem Metall und in geeigneter Dicke hergestellt, welche bei 
zu grosser Starrheit fur Herstellung von Gewebe a an beiden Enden, fur Ge
webe b nur an einem Ende zu adouciren sind. 

Die adoucirten Enden werden rechtwinklig umgebogen und in die vor
aus bestimmten lIIaschen des Gewebes gesteckt und dann fest angedruckt; 
Gewebe a. Zur Herstellung von Gewebe b werden die Drahte nur an einem 
Ende umgebogen und die freien Enden dadurch niedergehalten, dass man 
entweder dieselben mittelst einiger durchschossener feiner Drahte zu einem 
Stangengewebe verbindet, oder die entgegengesetzten Enden an der Unter
lage festliithet. 

Ein von F. KLEEMANN in Schiiningen angegebener Filterkiirper be
steht aus Schichten von Ooks, Knochenkohle und Holzkohle, welche durc!) 
Pressen und Gluhen zu einem selbststandigen Kiirper vereinigt sind. (D. P. 
23725.) 

Der Filterapparat von N. P. HASSING in Kopen
hagen dient vorzugsweise zur Filtration sehr consistenter 
Fliissigkeiten, welche in den Trichter i geschiittet werden. 
Der am unteren Ende des Trichters i angebrachte Beutel 
m halt aile griisseren Unreinigkeiten zuriick, wahrend die 
fliissigen Teile an den Schnurenden 11. in den am 
Zwischentrichter d befestigten Filtereinsatz f hinabsickern. 
Der letztere ist mit fest eingepresstem Schwamm gefiillt, 
durch welchen die Fliissigkeit vollstandig gekliirt wird. 
(D. P. 23057.) 

OLDHA~! & FARQUHAR in London haben ihren 
F i I t r ira p par at *) zur Verwendung fiir hiiusliche 
Zwecke in der Weise vereinfacht, dass der Ablaufs

Fig. 235. 

schlauch von grober entfetteter Wolle umhiillt wird, auf welcher die 
aus Siigespiinen oder zerkleinerter Holzkohle bestehende Filterschicht lagert, 
eine Brause im Deckel die Filtrationsfliissigkeit verteilt und das Instrument 
zur Entfernung des oberen undurchliissig werdenden Teiles der Filtrirschicht 
aus einer einfachen mit dem Apparat nicht verbundenen berandeten Platte 
besteht, welche, in einem radialen Schlitze ein nach unten vorstehendes 
Messer tragt. (D. P. 25428.) 

PIEFKE iD Berlin hat seinen F i I t r ira p par a t weiter verbessert. **) Die 
Filterkammern bestehen aus je zwei Teilen, welche durch Sand oder dgl. 
mittelst eingreifenden Randes oder durch Flanschen- Fig. 236. 

verbindungen zusammengedichtet und durch Zug-

stangen zusammengehalten werden. Die Siebbiiden '!~~~~~~!m 
der einzelnen Kammern kiinnen auch durch sie b- 'I 
artige Gestaltung der Austrittsiiffnungen der letz
teren ersetzt werden. Zum Aufriihren der Filterdecke 
behufs Reinig-ung ist ein Kurbelmechanismus mit Kratzen angeordnet, wiih

*) Techn.-chew. Jahrb. 1884, 531. ") Techn.-chew. Jahrb. 1883, 380; 1884, 531. 

31* 
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rend dessen Action der Wasserstrom umgekebrt und somit ein Fortschwem
men des feinen Schmutzes bewirkt wird. (D. P. 25740.) 

An der Filterpresse von F. A. BONNE FIN in London sind die Filter
rahmen durch einen Metallcylinder umschlossen, welcber sich mit seinen 
Stirnkanten luftdicht gegen Arbeitsleisten der beiden Kocbplatten anlegt. 
Anstatt der vertical en Anordnung kiinnen die Rahmen aucb horizontal auf 
einem rotirenden Teller aufgeschichtet sein und der ganze Apparat kann die 
Einrichtung einer Schleuder besitzen. (D. P. 25304.) 

Von Verschlussvorrichtungen an Filterpressen seien folgende er-
Fig. :om. wahnt: E. L. HERTEL in Wur

Den b hin hervorgebracht. (D. P. 24431.) 

zen bat einen Druckwalzen
verscbluss constmirt. Nacb
dem die Filterplatten mittelst 
der Pressspindel S aneinander
gedriickt sind, wird eine star
kere Pressung durch Drehen 
der Spindel 8 und daraus her
vorgehende Verscbiebung der 
Rollen n an den schiefen Bah-

WEGELIN & HUBNER in Halle a. S. haben nebenstehende Ve rs ch Ius s
v 0 rri ch tu ng an ihren Filterpressen *) angebracht, Fig. 238. Das Ausschalte

stiick d wird der 
Spindel h gegen
iiber gestellt und 

der Schieber 9 
nach links gescho
ben, so dass h in 
die runde Oeif
nung i kommt. 
Sodann wird ver
mittelst einer auf 
m aufgesteckten 
Kurbel die Druck
spindel a gegen 
das Stiick d ge
schraubt. Hierauf 
wird der Schieber 
9 nach rechts ge

sCQ9ben, so dass das Viereck der Spindel in die eckige Oeifnung desselben 
kommt und deshalb am Drehen verbindert wird. Dreht man alsdann mit
telstHandhebel f die in das Rad c eingreifende Scbnecke, so bewegt sicb 
die Spindel a noch weiter gegen. d. (D. P. 23960.) 

*) Techn.-Cbern. Jahrb. 1884, S. 385. 
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E. HERTEL in Wurzen hat folgende Vorrichtung an Filterpressen ange

bracht. Beim Anschieben und Abziehen des Kopfstiickes mittelst Handrades 
fiiUt bezw. entleert Fig. 239. 

sich der Druckraum 
D. Hierbei wird 
Druckwasser erspart 
und ferner wird es er·· 
miiglicht, anstatt des 
hydraulischen Pump
werkes eiue einfache 
Presspumpe, vonHand 
oder Maschine getrie
ben, zu verwenden. 

Urn die Kolbenstange durch Druckwasser sowol hin, als auch zuriick 

bewegen zu kiinnen, werden die beiden Cylinderenden mit Accumulatoren 
in Verbindung gebracht. Bei dieser Einrichtung ist der Verbrauch an Druck
wasser ein geringer. 

Endlich kann auch die Ausfiusspumpe oder eine sonstige gewiihnliche 
Druckpumpe zum An- und Abschieben des Kopfstiickes verwendet werden. 
(D. P. 24940.) 

Vie continuirlich wirkende Pre sse zum Auspressen fiiissiger Sub

stanzen von FRITZ MULLER in Esslingen ist folgendermassen eingerichtet: 

Fig. 2~1). 

Das am Druckcylinder C anschliessende Einlassrohr bezw. Auslassrohr wird 
bei der Bewegung des Kolbens D durch die Schieber b bezw. b l ab
wechselnd geiiffnet und geschlossen, derart, dass bei der Riickwiirtsbewe
gung des Kolbens D das Pressgut durch V in den Cylinder C einfiillt und 
bei der Vorwiirtsbewegung des Kolbens aus dem Cylinder D in das Seiher
rohr E gedriickt wird. In diesem Seiherrohr E wird durch den aufgesetz
ten, mit Gewicht beschwerten Kolben G ein regulirbarer Gegendruck her
vorgebracht. Das ausgepresste Material entweicht durch die Oeffnungen W. 
(D. P. 26343.) 
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4. Verdampfen ond Destillation. 
ANDRE BERNARD in Courrieres hat folgenden Apparat zum Eindampfen 

{)rganischer Fliissigkeiten construirt. Die Fliissigkeit (Schlempe) 
Fig. 241. gelangt durch den. 

c=~~~~~~~ 
H Trichter D und 

KlappePin den durch 
Wasserbad L geheiz
ten Verdampfkessel A 
und wird in dem
selben durch die 
Riihr- und Transport
vorrichtung E lang
sam gegen das Ende 
des Kessels A be-
wegt, von wo sie 

als staubfiirmige Masse in den mit Riihrwerk H versehenen Anslanger G 
gelangt. Die aus der Calcination resultirenden Gase werden durch 
Rohr I abgefiihrt und zu einer Ammoniak und Methylamin enthaltenden 
Fliissigkeit condensirt. Der mit Kratzern b und Klapperschaufeln a c ver
.gehene Riihr- und Transportirmechanismus E erhalt eine verticale Bewegung 
durch die sich abwechselnd hebende und senkende Welle M, weIche auch 
das periodische Oeffnen und Schliessen der Klappe P bewirkt, und eine hin
und hergehende Bewegung durch die Stange 1. (D. P. 24403.) 

Der Apparat von C. HECKMANN in Berlin zur Des til
lation hiiher siedender Fliissigkeiten im luftleeren 
Raume besteht aus einer metallenen, mit Heizvorrich
tung fiir Dampf, Betriebs- und Sicherheitsvorrichtungen 
versehenen Blase. Aus derselben gelangen die ent
wickelten Dampfe in einen Kiihler, von hier kommt die 
condensirte Fliissigkeit in ein Gefass, von weIchem 
aus sie in ein zweites Abfiillreservoir abgelassen wird. 
Das erstere Gefass ist mit einer Luftpumpe verbunden, 
welche den ganzen Apparat luftleer erbalt. U m die klei
nen Mengen Fliissigkeit, welche die Luftpumpe etwa 
mitreisst, zu gewinnen, ist hinter derselben ein zweiter 
Kiihler aufgestellt, aus welchem die condensirte Fliis
sigkeit in das erwahnte Abfiillreservoir flies st. Die 
Luftpumpe ist eine trockene Luftpumpe mit sehr kleinen 
schadlichen Raumen, welche iiberdies auf folgende Weise 
ausgefiillt werden: Beide Seiten der doppelt wirkenden 
Pumpe sind mit besonderen kleinen Saug- und Druck
ventilen af3 verbunden, welche mit einem kleinen, mit 
Glycerin gefiillten Gefass 9 in Verhindung stehen, so 
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dass bei jedem Hub die Pumpe etwas Glycerin aufsaugt, und zwar etwas 
mehr als notig ist, und bei der Ruckkehr des Kolbensden Ueberschuss 
wieder in das Geiass druckt. (D. P. 24092.) 

Das Apparaten-System zur pneumatischen Abdampfung und 
Des t ill at ion von Flussigkeiten von PETER CALLIBURCES in Paris hesteht 
aus einem Luft- und Wasserfilter, durch welches ein Ventilator Luft einsaugt 

und !lann durch eine Luft- Fill". ~43. Fig. 244. 

erwarmungsbatterie in die 
Verdampfungskammer 

druckt, von wo die mit 
Dampfen beladene Luft durch 
eine Reihe von Conden
satoren und schliesslich 
wieder durch den Ventilator 
nach der Lufterwarmungs
batterie etc. geleitet wird. 
SolI mit dem vorstehenden 
System nur abgedampft und 
nicht destillirt werden, so 
leitet man die aus der 
Verdampfungskammer ent
weichende mit Dampfen be
ladene Luft ins Freie. Der 

Q 

o 

eigentliche Verdampfungs- oder Destillirapparat, die sogenannte Verdampfungs
kammer F (Fig. 243) besteht aus zwei Teilen, die durch das trichterartige 
Elech d geschieden sind, durch welches von dem untern Teile her der Zer
stauber N ragt. Der aus der Erwarmungsbatterie durch Rohr S und Doppel
sieb H eintretende Luftstrom durchzieht den vom Zerstauber N mittelst der 
Hassen Pumpe a oder einer Luftpumpe erzeugten Spruhregen und entweicht 
mit Dampfen beladen durch die mittlere Oeffnung des trichterartigen B1eches d 

und Rohr D entweder direct ins Freie odeI' gelangt in das Condensatoren
System. Der Zerstauber N (Fig. 244) besteht aus dem in geneigter Lage 
angeordneten, doppelwandigen Rohre M, dessen Wande oben eine ringfiirmige 
Spalte bilden und welches von einer Reihe concentrischer Ringwande um
schlossen ist, welche sich nach unten in ein in die zu zerstaubende Flussig
keit eintauchendes Rohr Q vereinen. Durch die durch Pumpe.A. eingepresste 
Flussigkeit, Dampf oder comprimirte Luft, wird die zu verdampfende Fliissig
keit durch die Oeffnungen 0 angesaugt, durch die Schlitze zwischen den 
concentrischen Ringwanden hindurch gegen die inner en Wandungen des 
RohrstUckes P gespritzt und in den oberen Teil des Verdampfungsapparates 
hinein zerstaubt. (D. P. 26327.) 

Ein fur die Zucker-Industrie bestimmter Verdampfapparat von 
WERNICKE in Halle a. S. sei nacbtraglich an dieser Stelle beschrieben. Das 
Heizrohrsystem ist in eine untere Dampfkammer D fur Briiden oder Retour-
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Fig. 245. 
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dampfe und eine obere C fiir directen Dampf zer
legt. Die letztere ist wiederum durch concentrische 
Circulationswande geteilt. Die Retourdiimpfe werden 
durch das Rohr r zugefiihrt. In letzteres miindet 
gleichzeitig das Retourdampfrohr aus der Dampf
kammer C und wirkt als Injectionsrohr zur schnel
leren Nachziehung der Retourdampfe. Soweit das 
Rohr r in die Retourheizkammer hervorragt, ist es 
mit ringsum verteilten Liichern versehen, urn die 
Dampfe gleichmassig in dem Riihrensystem zu ver
teilen. An die untere Dampfkammer schliessen sich 

" am iiusseren ~Iantel vier durch ein ringfiirmiges Rohr 
e verbundene Dampfaustrittsrohre. (D. P. 22214.) 

5. Waagen. 
GARVENS & Co. in Hannover. - Vorrichtung 

zur Entlastung der Schneiden von Waagen 
und gleichzeitiger Feststellung des Waagebalkens. 

Fill:. 24(;. (D. P. 25658.) Behufs Entlastung 
der Schneiden und gleichzeitiger 
FeststeIIung des Waagebalkens wiih

----A rend des Nichtge brauches der 

"'--......,r:-:;~;;:;---:,-=h;----r--"'; Waage oder beim Aus- und Ab
"':'-1 bringen der zu wagenden Lasten 

~- I wird der Hebel h aufwarts geschla
gen. Hierdurch wird der die Dreh-

achse fiir den Fio;. 247. 

Waagebalken 
enthaltende 

Schlitten a ge
senkt, indem 
die den Unter
stiitzungspunkt 

fur diesen Schlitten bildende Excenterscheibe f sich 
dreht. Gleichzeitig hebt das andere Excenter k den vor
deren Arm des Waagebalkens. 

6. Thermometer und Pyrometer. 
Behufs bequemen FiilIens und Verschliessens der 

Thermometerriihre von oben bringt P. SUCKOW in Breslau 
das Venti I a mit Quer- und Liingsbohnmg an, welche 
letztere nicht ganz durchgeht, sondern 2 bis 3 mm 
von der Verschlussflache, woselbst die Querbohrung sich 
befindet, entfernt ist. (D. P. 22250, Fig. 247.) 
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SCHULTZE in Berlin bringt gHiserne Schutzhiillen an Fabrikthermo-

metern an. Der uritere Teil der Thermometer- Fig. 248. Fig. 249, 
hulse wird in das an seinem untereu Ende zu

geblasene Glasrohr .A mit starker Wandung ge

steckt. Diese Schutzhiille wird bei a mit Asbest 

verstopft und in del' lIIessingfassung D durch .f 
die Gummipackung V dampfdicht gegen den oberen 
Teil del' Tbermometerhulse abgescblossen. (D. P. 
25975, Fig. 248.) 

FERD. DEHNt; in Halle a. S. hat folgende 
Sch utzvorrichtung augegeben. Del' zwischen 

den Gummipfropfen 9 und l, der eisernen Hulse 

h und der mit der Kugel a zusammengeschmol
zenen ausseren Glasrobre c befindliche Raum ist 

zu etwa 2/s seines Inbaltes mit Quecksilber ange

fullt. Kugel a und Rohre c sind an dieser Stelle 

mit einem galvanischen Eiseniiberzug versehen. 

In Folge diesel' Armirung sind die Glasteile des Tbermometers von guten 
Warmeleitern dicht umgeben. (D. P. 23845, Fig. 249.) 

MICHAEl> REST in Augsburg bringt die Scala und die Quecksilberrohre 

in ein geschlossenes Glasrobr, welches mit einer durchsichtigen Flussigkeit 

(Aether, Spiritus und dergl.) gefiillt ist. In Folge dessen erscheinen Scala 

und Qnecksilbersaule vergrossert. (D. P. 24435.) 
Rehufs Vermeidung der Uebelstande des SIx'scben lIIax i mum - und 

111 in i mum - T b e r mom e t e r s, welcbe in der schlechten Warmeleitungsfahig
keit des Alkobols und in dem ungleicben Fortscbreiten der Scalen von 
Alkoholtbermometern besteben, wird nacb R. FUESS in Berlin das Thermo-

metergefass zunachst mit Quecksilber angefullt und an Fig. 250. 
dieses eine durcb die ganze Lange des CapiIlarrobres 
sicb erstreckende Alkoholsaule angescblossen, welcbe 

durch einen kurzen zum Fortbewegen der Indices die

nend en Quecksilberfaden unterbrochen ist. Indem das 
Capillarrohr gerade ist und del' Quecksilberfaden eine 

gewis8e Anzahl, z. B. zehn Teilstricbentfernungen zur 

Lange erhalten bat, fallen die Striche der lIIaximum

und lIIinimumsaulen zusammen. (D. P. 26606.) 

Das Capillar-Thermometer von DREYER-BuRCK

NER in Quedlinburg besteht aus dem metallenen Ge

fass a und der stahlemen Capillarfeder c, welcbe mit 

a durch eine Capillarrohre b verbunden ist. Das Vo

lumen del' Wandung von b und c ist so gering, dass 

die Warme, welche sich durcb die Wandungen von b 
und c fortpflanzt, keinen Einfluss auf die Tempe
raturanzeige bat, diese also nur von der Ausdebnung 
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der in a, b tlnd c enthaltenen Fliissigkeit (Quecksilber) abhfmgt. (D. P. 
23633.) 

RICHARD FRimEs in Paris. Compensationseinrichtung an Metall
thermometern. (D.P.26758.) Bei dem schematisch dargestellten BOURDON-

Fig. 251. schen Metallthermometer G HL CAD, durch welches 

L'L 
, , 
I , 
I , 
I , 

O'o~ 
r p ,' 
\ :' 
M : 

d 
I p 
I 

1. 
die Temperatur eines abgeschlossenen Mediums so an
gezeigt wird, dass dieselbe ausserhalb dieses Mediums 
abgelesen werden kann, wird der Einfluss der Umgebungs
temperatur auf die elastische Bourdonriihre F ausge
glichen oder die Verschiebung des Rebels CA verhin
dert durch eine zweite Bourdonriihre P, welche durch 
die Stange OK mit HL verbunden und deren Lange 
so bemessen ist, dass die durch sie bewirkte Verschie
bung K KI der Stange L Hsieh zu H HI von F ver
halt, wie L K zu L H. Dann liegen HI und KI mit L 
iv. einer Geraden und es wird der Rebel C A von der 

Temperatur der Umgebung nicht beeinflusst. 
Auf ahnliche Weise kann die Ausgleichung durch eine zweite VIm'sehe 

Kapsel erreieht werden, wenn eine solche statt der Bourdonriihre zur Messung der 

Fig. 253. 

Fig. 252. Temperatur eines abgeschlos-
senen Mediums benutzt wird. 

OTTO RUF in Miinchen 
hat folgenden War m e -
Regulator erfunden. (D. P. 
25503.) Sobald durch die Tem
peratur ein Contact in einem 
mit dem Magneten durch die 
Drahte i verbundenen Elek
trothermometer hergestellt ist, 
wird durch Anziehen des Ankers 

e bezw. des Rebelsf und durch Uebertragung mittels 
des Armes g, die Scheibe h und mit ihr die Achse 
b l gedreht. Hierdurch wird die auf b l befestigte 
Klappe b geschlossen. 

CHR. ABEL in Frankfurt a. O. hat einen Apparat 
zur selbstthatigen Meldung einer bestimm
ten Temperatur patentirt erhalten. (D. P. 24578.) 
In ein Rohr D, welches an einem Ende F mit einem 
Feuerungscanal oder Schornstein in Verbindung steht, 
und an dessen anderem Ende E sich eine Alarm
pfeife, Trompete oder dergleichen befindet, ist ein 
Gehause B mit Schmelzpfropfen eingeschaltet. So
bald die Temperatur, bei welcher letzterer schmilzt, 
erreicht ist, wird durch die saugende Wirkung des 
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Schornsteins der Eintritt von Luft in den Alarmapparat ver
ursacht, und ein Signal ertont. 

O. SCHUTTE in Noveant bei Metz. - Pyrometer. 
(D. P. 24781.) Das durch einen schlechten Warmeleiter 
isolirte Rohr a pfianzt seine durch das Durchstromen von 
erhitzter Luft, Gas odeI' ,Dampf entstehende Ausdehnung 
direct auf einen Gradmesser fort, der durch ein Gehause 
ccmm getragen wird. Dieses ist in dem von a isolirten 
Gehause befestigt, daher keiner gleichzeitigen Ausdehnung 
unterworfen, so dass der Temperaturgrad von der Scala 
schnell und genau festgestellt wird. 

Das Pyrometer von BOULIER in Paris ist folgender
maassen eingerichtet. Ein Wasserreservoir ist mit Vor
richtungen zum Erhalten eines constanten Niveaus und 
einer constanten Temperatur versehen. Mit diesem com
municirt die Sonde B, welche aus diinnwandigen Rohren f 
und 9 mit Reservoir h besteht. Mit B communicirt der 
Indicator C, der aus einer Kammer D mit Thermometer 
und Abfiuss l mit Hahn m besteht. Das aus dem Wasser-

bebalter durch die Riibren fund g constant triimende Wasser 
nimmt in dem Behrllter h die Temperatur der zu mes enden 
Materie an und teilt die e Temperatur beim Einstriimen in 
die Kammer D de Indicators dem Thermometer mit. (D. P. 
252 0.) 

Wenn der pparat in Unordnung ge
rath 0 011 sofort davon Anzeige gemacht 
und durcb nterbrechung seiner Arbeit Un
fallen vorgebeugt werden. Dies wird nach 

dem 
D. P. 

26919 
erreicbt .B 

durch 
die An
ordnung 

--,--"" 

des ~~~~~ 
Waage

491 

Fig. 254. 

Il 
Fig. 255. 

c 

{J 

balkens E (Fig. 256), dessen Becken K zur Aufnahme der aus der Sonde R zu
riickstromenden Fliissigkeit durch ein verschiebbares Gegengewicht Tim Gleich
gewicht gehalten wird, und dessen biegsamer Blechstreifen p, wenn das 
Volumen der in K fallenden Fliissigkeit unter die zulassige durch die Grosse 
und Lage von T bestimmte Grenze kommt, zuerst mit dem Anschlagestift G 
Contact hergestellt und dadurch ein Lautewerk in Thatigkeit setzt. Wird 
das zufiiessende Fliissigkeitsvolumen noch geringer, so kommt del' Blech-
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Fig.2Ii6. 

if 11 

streifen p bei 
weiterem Aus-

schlage nach 
links auch mit 
dem Anschlage
stift F in Con
tact. Dadurch 
wird der Elek-
tromagnet J 

veranlasst, sei
nen Anker an
zuziehen. In 
Folge dessen 

wird das Ge
wicht I, wel
ches mit dem 
Hahn H in Ver
bindullg steht, 
ausgeliist und 

letzterer ge
schlossen. 

Eine andere 
Neuerung soli 
verhindern,dass 

die Warmeausstralung der der Heizkapsel nahe gelegenen Teile auf die Genauig
keit lier Ternperaturmessung einen schiidlichen Einfluss ausiibt. Zu dem Ende 
sind tfie Riihren qq' mit einet die Warme schlecht leitenden Substanz umgeben, 
ferner wird die dennoch ausgestralte Warme griisstenteils von einer bei i ein
tretenden, in den von den concentrischen Riihren abd gebildeten Raumen circu
lirenden und bei j ablaufenden Fliissigkeit aufgenommen, deren Eintrittstempe
ratur annahemd zwischen derjenigen der zufliessenden und der ablaufenden Fliis
sigkeit liegt. Mittelst der Verschraubung n g, welche einen Teil des Kopfver
schlusses ausml!ocht, kann die Heizkapsel R verschoben und dadurch die den 
Feuergasen ausgesetzte Heizflache von R genau festgestellt werden. 

6. Lnftpnmpen nnd Barometer. 
Fi~. 257. 

1 
J ---1L 

Bei der Luftpumpe von HENDRIK 
und JAN BEINS in Groningen steht 
der in einem Behalter mit einer ge
eigneten Fliissigkeit liegende Pumpen
stiefel B in Verbindung mit dem eben
falls zum Theil mit Fliissigkeit ange
fiilltenBehalter E. Das durch die Schraube 
bezw. Stange L hoch- und niederstell-
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bare Gefass Fist mit Quecksilber angefiillt, welches als Sperrfliissigkeit nach 

dem Rohr G bezw. dem Recipienten H hin dient. Beim Zuriickziehen von.A 

wird die Fliissigk~it in E fallen und die Luft durch das Quecksilber in F 
nach E eintreten. Beim Voranschieben von .A wird die Luft aus E durch 
Rohr j und die Sperrfliissigkeit (Quecksilber) von K ins Freie entweichen. 
Die Entfernungen a und b miissen grosser als 760 mm sein. Es kann 
auch ein umgebogener, mit Fliissigkeit gefiillter Stiefel C verwendet werden 
(D. P. 23849). 

Del' Apparat zur i\Iessung des Druckes und del' Feuchtigkeit del' 
Luft (D. P. 21991) von W. LAMBRECHT in Gottingen besteht aus einem 
Metall-Thermometer aa l , einem Haar-Hygrometer d (Fig. 258) und einem 

Barometer. a a' ist ein 

metallischer Streifen, 
welcher an einem Ende 
mit del' Scalenplatte b 
fest verbunden ist, 
wahrend er an seinem 

freien Ende die Lage
rung del' Zeigerachse 
c und die Fiibrung 
fiir den hygroskopi
schen Faden d hat. 

Fig. 258. Fig. 259. 

1( ( f:f 
~::~b/ 

Ein Barometer mit einem flacben Rohr kann mit dem Metallthermometer 
aa' durch Anschrauben odeI' Lotben verbunden sein. In Fig. 259 sitzt del' 
Differentialzeiger D, welcber die Wetterscala k tragt, lose auf derselben 
Achse mit Differential-Hauptzeiger j und wird durch einen unterhalb del' 
Scalenplatte angedrehten permanenten Magnet m mittelst zweier in die 
Saulenplatte den Magnetpolen gegeniiber eingeschraubter Contactstifte in 
seiner Stellung festgebalteD. Der Hauptzeiger jist zwischen zwei auf del' 
Scheibe i von D aDgedrebten Mitnehmerstiften gelagert, gegen welcbe j je 
Dach dem Steig-en odeI' Fallen des Tbaupunktes vorscblagt und infolge des sen 
D dreht. 

7. Galvanische Batterien nnd Elemente. 
Das g a I van i s c beE I e men t von SCRIVANON in Paris besteht aus eiDer 

mit Silbercblorid bedeckten und durcb Asbest, Papier, Zeug oder anderes 
poroses Material geschiitzten Koblenelektrode, einer Zinkelektrode und einer 
kaustiscben Alkalilosung als gemeinsamer Erregungsfliissigkeit. (D. P. 24459.) 

GEORG LEucns in Niirnberg stellt regenerirbare galvanische Ele

mente her. Es wird eine verzinkte Manganscbwamm-Koblenelektrode aDge
wendet, bei welcher das Zink nul' als Scbutz gegen Oxydation der Mangan
Kohlenelektrode dient. l\Ian reducirt kiiufliche Braunsteinkohlenplatten, indem 
man sie unter Alkalilauge Zinkplatten gegeniiberstellt und die Elektroden leitend 
verbindet. Die Reduction des Brallnsteins ist beendigt, sowie keine Elek-
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tricitat mebr auftritt. ~Ian entfernt bierauf die Zinkplatten und ersetzt sie 
durcb friscbe, nocb nicht reducirte Braunsteinkohlenplatten. Durch die lei
tende Verbindung beider erhalt man sofort einen kraftfgen Strom, der so 
lange anhalt, bis sich auf beiden Elektroden die gleiche Oxydationsstufe des 
Mangans gebildet hat. Leitet man hierauf einen elektrischen Strom in die 
Braunsteinplatten, so wird die eine Platte oxydirt, die andere zunachst re
ducirt, hierauf aber, die reducirten Manganteilchen umhiillend, dichtes Zink 
aus der ZinkkaliIauge elektrolytisch gefallt. (D. P. 24552.) 

Nach dem D. P. 25912 wird an Stelle der durch Zink zu reducirenden 
,Braunsteinkohlenplatte eine Cadmiumscbwammkohlenplatte und an Stelle der 
anderen Braunsteinkohlenplatte eine Eisenhydroxydkohlenplatte verwendet. 

Das galvanische Element von PABST in Stettin besteht aus einer 
Kohlen-Elektrode und einer Elektrode aus Eisen oder Zinn in Verbindung 
mit einer Erregungsfliissigkeit, bestehend in einer wasserigen Losung von 
Eisenchlorid oder Zinnchlorid, oder einem Gemisch von Eisenchlorid und 
Zinnchlorid, oder einem Gemisch von Eisenchloriir und Zinnchloriir oder 
Eisencbloriir oder Zinnchlorid. Ein Zusatz von circa 1/4 Proc. Borsaure zu 
der Erregungsfliissigkeit wirkt einer zu stiirmischen Erregung entgegen. (D. 
P. 23994.) 

FOURNIER in Paris stellt die Pol platten fiir elektrische Batterien aus 
Metalloxyden, die mit Glycerin eine feste und in Wasser unlosliche 
Masse bilden, besonders Bleioxyd, her. An Stelle eines Teiles Bleioxyd 
kann man Substanzen verwenden, die der Polarisation noch mehr Wider
stand leisten, wie z. B. Bleisuperoxyd, Mangansuperoxyd etl). Man muss die
selben der Mischung von Bleioxyd und Glycerin hinzusetzen. (D. P. 20637.) 

Um in Kohle-Zink-Elementen (BUNSEN'schen Elementen) die Polarisation 
der Elektroden, sowie das Auftreten der schadlichen Salpetersauredampfe zu 
vermeiden, benutzt HENRY THAME in London als Erregungsfliissigkeit ein 
Gemisch von ChromyIchlorid mit concentrirter, wasserfreier Salpeter- oder 
Schwefelsaure. (26148.) 

OLIPHANT, BURR und GOWAN in London bringen in die verdiinnte Schwe
felsaure eines Zink-Kohle-Elementes in Gemeinscbaft mit Quecksilbercblorid 
oder anderen Quecksilbersalzen ein Zinkelement, welches zunacbst mit Queck
silber iiberzogen, dann mit einem Ueberzug aus Gold, Blei oder anderem 
geeigneten Metall versehen und schliesslich nochmals mit Quecksilber amal
gamirt worden ist. (D. P. 26208.) 

, Um eine moglichst constante Wirkung der Zink-Kupferelemente zu er
zielen, bilden SKENE in Wien und KOHMAYER in Pressburg die Zinkelektrode 
zu einem Gefass oder Trog aus, worin die erregende Fliissigkeit (verdiinnte 
Schwefelsaure) enthalten ist. In diesem Gefass ist die Kupferelektrode in 
Gestalt einer Scheibe oder Spirale drehbar gelagert, so dass bei deren lang
samer Drehung (etwa eine Umdrehung in zwei Minuten) immer die Halfte 
des Kupfel's mit der Fliissigkeit, die andere Halfte aber mit der atmosphari
schen Luft in Beriihrung ist. (D. P. 23755.) 
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Bei dem Element von ARON BERNSTEIN in Berlin besteht die positive 
Elektrode aus Natriumamalgam, welches in eine Umhiillung aus einem Ge
webe von Pflanzenfasern, das mit Natronlauge getrankt ist, eingeschlossen 
wird. Die positive Elektrode besteht entweder aus Kohle, welche mit Sal
petersaure getrankt wurde, oder aus einer Kupferplatte. Die Erregungsfliis
sigkeit bildet im ersteren Falle schwache Natronlauge, im letzteren Falle 
dagegen eine Liisung von Kupfervitriol, in welche noch Krystalle desselb~n 
Salzes gelegt werden. (D. P. 23906.) 

PRINZ, WENZEL und KAHN iiberziehen beide Elektroden, d. h. die Zink
platte und das durchliicherte Kupfergefass, mit Collodium. Zwischen beiden 
ist ein Beutel oder Sack aus einem mit palmitin- oder stearinsaurer Thon
erde getrankten vegetabilischen Gewebe (am besten aus Jutefaserstoff) ange
ordnet, welcher die erregende Flii,ssigkeit (verdiinnte Schwefelsaure) von der 
depolarisirenden (Kupfervitriol-) Losung trennen und die Polarisationswirkung 
verzogern soll. (D. P. 25893.) 

KONRAD TROBACH in Berlin hat das BUNsEN-Element SO eingerichtet, dass 
dasselbe einfach umgestiilpt zu werden braucht, sobald es ausser Action komme~ 
soll. a ist ein Glascylinder, der durch die beiden Hartgummiplatten b b und 
blbl geschlossen ist; letztere werden durch die Verbindungs- Fig. 260. 

stangen d und Polschrauben c fest mit einander verbunden + _ - _ J 
'lInd bilden einen dichten Verschluss fiir den ausseren Glas- <1- 1 ~ ,-
cylinder. An der Platte b ist das Kohlenprisma e mit I '," . ' l 
Hilfe der Schraube h befestigt und wird von dem po rosen - -.-:: 
Thoncylinder (, der in die Platte b saurebestandig einge
kittet ist, umschlossen. Mit dem Thoncylinder ist die Glas Fig.26L 

glocke 9 dicht und fest verbunden und mittelst einer Hart- hi ...... -"rw::..~ 
gummischraube i gegen den Deckel hi gepresst und in dem
selben gedichtet. Urn den Thoncylinder sitzt der Zinkcylinder 
k, ebenfalls am Deckel b befestigt; letzterer ist mit zwei Pol
schrauben l versehen, die durch den Deckel hindurch nach 
aussen reichen und den + Pol bilden. Den - Pol bildet 
die durch die Kohle gehende Schraube h; sie ist mittelst 
Leitungsdrahtes in digonaler Richtung mit zwei einander 
gegeniiberstehenden Schrauben c und den Verbindungsstangen 
d verbunden; ebenso sind die Schrauben 1 mit den beiden h 
anderen Schrauben c und Verbindungsstangen d verbunden; 
die Elektricitat wird von den Schrauben c entnommen und 
fortgeleitet. 

Die Erregungsfliissigkeiten, Salpetersaure und verdiinnte Schwefelsaure, 
werden durch den Hals der Glasglocke 9 und mit Schraube m verschlossene 
Fiilloffnung in der Platte bl eingefiillt und gelangen in die getrennten 
Kammern. (D. P. 20596.) 

Bei dem Element von NEZERAUX in Paris finden Bleiplatten Verwendung, 
welche auf der einen Flache ganz mit Kautschuk bedeckt sind, der auch 
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noch auf die andere FHiche in del' Breite eines ringsumlaufenden schmalen 
Randes uberfasst. In einen derartig gebiJdeten flachen Kasten fullt man bei 
del' einen Platte Bleisuperoxyd und bei der anderen reducirtes BJeisuperoxyd 
und legt liber diese Masse je eine durchlocherte Platte, welche dUrch Gummi
streifen festgehalten wird. Zwei solcher Platten werden so gegen einander 
in angesauertes Wasser gehimgt, dass ihre mit Pulver gefullten Flachen 
einander gegenuberstehen. Urn ein leichtes Auswechseln der einzelnen 
Platten zu ermiiglichen, sind dieselben mit Ansatzen versehen, mit welchen sie 
auf zwei am Rande des Gerasses angebrachten Leitungsschienen ruhen. 
Beim Element mit indirecter Wirkung fUIlt man die Platten mit Bleiamalgam, 
welches unter Einwirkung eines Ladestromes peroxydirt bezw. reducirt wird. 
(D. P. 24453.) 

ERNST DE LALANDE in Paris wendet Kupferoxyd als depolarisirenden, 
Korper am positiven Pole an und als erregende Flussigkeit kaustisches 
Alkali odeI' Ohlorammonium, Alkalichromat und Alkalitartrat, Alkalioxalat 
oder -Acetat, oder Ohlorammonium und Gallussaure. Die negative Elektrode 
besteht aus amalgamirtem Zink. (D. P. 22702.) 

PAUL JABLOCHKOFF in Paris stellt ein elektrochemisches Element 
her durch Nebeneinanderlegen eine~ Platte von poriiser Kohle und einer 
Platte aus Natrium, Kalium oder einem anderen in freier Luft oxydirbaren 
Metall, wobei beide Platten durch ein Papierblatt, Leinwandstreifen oder 
dergleichen von einander getrennt werden, so dass die durch die Koblen
platte dringende Luft das Metall oxydirt. Damit auch wirklich nur die 
durch die Kohlenplatte dringende Luft das Metall oxydirt, sind aIle nicht 
mit der Kohle in Beruhrung stehenden Flachen der Natrium- odeI' Kalium
platte mit einer Firnisschicht uberzogen. Soli das Element ausser Thiitigkeit 
kommen, so taucht man es in ein Geiass mit Mineraliil odeI' bringt es in 
einen geschlossenen, mit Wasserstoff odeI' Leuchtgas gefullten Raum. 
(D. P. 23076.) 

Fig. 262. P. R. DE 
FAUCHEUX 
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Oefl'nungen h mit dem einen Fiillgefass e in Verbindung. Dieporosen Zellen b 

sind durch Heberrohren i mit dem anderen Fiillgefass f verbunden. Durch eine 

J"uftpumpe k, Windkessell, Rohr kl und Riihren m mit Zweigrobrell n kann die 

erregende FJiissigkeit aus dem Gefass f in die Zellen b gedriickt odeI' aus 

diesen in das Gefass f zuriickgedriickt werden, je nacb Stellung des im 

Rohr kl angebrachten Vierweghahn. Durch Drehen des Rahmens j, welcher 

die ganze Batterie nebst .Fiillgefassen e und f tragt, urn die Zapfen jl erfolgt 

die Fiillung und Entleerung des Standgefasses a aus bezw. nach dem Gefass 

f. Das Rohl' It I hat den Zweck, del' Luft freien Ein- und Austritt zu ge

statten, wenn die Zellen b gefiillt odeI' entleert werden. lJas Gefass a Bowie 

die Zellen b sind dureh hermetisch schliessende Deekel a4 bezw. b4 ge

schlossen, ebenso die Gefasse e und f durch Deekel e l und fl. (D. P. 25634.) 

Von den vielen Neuerungen, welche in Bezug auf SecundaI'

bat t erie n patentirt worden sind, seien die folgenden erwabnt. 

DENIS J\lIONNIER in Genf stellt Elektrieitats-Accumulatoren her, 

indem das Blei mit einem Amalgam aus Cadmium und Quecksilber odeI' 

Zink und Quecksilber vermischt wird, oder bessel' noch das Bleiamalgarn 

direct mit verschiedenen J\lIetallen, wie z. B. Aluminium, Nickel etc., ver

einigt wird. Das Quecksilber wircl aus clen von derartigen Amalgamen her

gestellten Platten dureh einen Strom iiberhitzten Wasserdampfes von 200 0 C. 

ausgetrieben. U nter dem Einfluss dieses iiberbitzten Wasserdampfes zersetzt 

das mit dem Blei vermisehte Metall (wie Zink odeI' Aluminium) das Wasser 

und bindet clessen Sauerstoff. Werden dann diese Platten in Aetznatroll

lauge getaucht, so wird das Aluminium- oder Zinkoxyd geliist, das gebilclete 

BJeisuperoxyd abel' nicht verandert. (D. P. 26584.) 
ALEX. WATT in Liverpool stellt porose POlplatten fiir seculldi'tre 

Elernente her, indem ein Strom von gesehmolzenem Blei del' Einwirkung 

eines Shomes yon Dampf, Luft oder dergleichen ansgesetzt wird, so dass 

das Blei zerstaubt wird. Es wird entweder lose gesammelt und dann zu 

Zlisammenhangenden Tafeln oder Platten gepresst, odeI' die Teilchen werden 

durch den Strom gegen eine feste Flache gesehleudert und bilden dann eine 

zusammenhiingende porose Flache, die elltweder mit del' festen Fliiche ver

eint bleiben kann odeI' von derselben getrennt gebraucht wird. Als feste 

Flaehe kann man ein Brett oder Gitterwerk oder gewebtes Zeug aus Asbest, 

Filz oder dergl. verwenden. (D. P. 24460.) 

EMIL BowI'TeIlER in Leipzig zersetzt zur Herstellung' del' Bleisuper

nxydschicht Schwefelsiiure oder schwefelsaure Salze unter Gegenwart freier 

Essigsaure oder essigsaurer Salze llurch einen elektrischen Strolll, so das:;. 

Schwefelsanre, Essigsaure lind Sauerstofl' sich gemeinschaftlieh an einer Anode 

aus Blei abseheiden. Dureb Mitwirkung del' Essigsaure wird eine bedeutend 

gru:isere Menge von B1eisupel'oxyd erzeugt, als dllrch die Einwirkung von 

Schwefelsaure und Sallerstofl' allein. (D. P. 23916) 

Urn das poriise ~Iaterial, Bleisuperoxyd, Mennige odeI' andere BJeiver
hindungeIl, in sirh nnd urn den leitemlen Kern zusammenzuhalten, werden 

Bied<'rlllnllll. Jallrbllrh \'1. 32 
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nach LIARDET ull.d DONNITHORNE in London Kuchen aus den genannten Sub
stanzen und Gyps, Thon odeI' dergleichen mit Wasser hergestellt. (D. P. 
25374.) 

ALFRED TRIBE in London wendet Platten aus reinem Bleisuperoxyd als 
negatives Element bei secundaren Batterien an. 

SWAN in Newcastle praparirt die Bleiplatten fiir Accumulatoren folgender
maassen: Bleiplatten mit zellenfiirmig gewellten Oberflachen, welche in ihren 
Zellen odeI' Rinnen fein verteiltes Blei aufnehmen kiinnen, werden del' Ein
wirkung von Essigsaure, Kohlensfmre und atmospharischer Luft ausgesetzt, 
wie bei del' Bleiweissfabrikation geschieht, wobei sich kohlensaures Blei auf 
den Oberflachen bildet. Nachdem die Umwandlung des metallischen Bleies 
bis zur geniigenden Tiefe vorgeschritten ist, wobei man gewiihnlich einen 
Teil del' Plattenoberflache VOl' den Reagentien geschiitzt hat, setzt man die 
mit kohlensaurem Blei incrustirten Platten elektrolytisch erzeugtem Wasser
stoff aus, indem man sie zur Kathode eines beliebigen Elektricitatserzeugers 
macht. (D. P. 20523.) 

Urn eine Selbstpolarisation del' Zellen zu verhindern, um ferner 
ein zu grosses Volumen und Gewicht des Accumulators zu umgehen und um 
eine friihzeitige Zerstorung del' Elektroden zu verhiiten, stellt COHNE in Lon
don den Accumulator folgendermaassen her. 

Eine Bleiplatte odeI' ein Bleiblatt von passender Grosse (ca. 0'3 qm bei 
ca. 2 mm Dicke) wird mit einer Lage von Quecksilbersulfid (170 g), am 
besten in del' Form von Zinnober, bedeckt. Dasselbe wird mit etwas ver
diinnter Schwefelsaure zu einer Paste umgeriihrt. Die Bleiplatte wird nach 
dem Bekleiden in die Form eines Kastens odeI' einer Spirale so zusammen
gebogen, dass die Schwefelquecksilberschicht von del' Bleiplatte umschlossen 
ist. Die so vorbereitete Platte dient als positive Elektrode. Die negative 
wird in gleicher Weise, nu I' in etwas kleineren Dimensionen hergestellt. An 
Stelle des Quecksilbersulfides kann auch schwefelsaures Quecksilberoxydul 
verwendet werden. (D. P. 21304.) 

Centrifugen. 
Urn das centrifugale Fliissigkeitsniveau stabil zu erhalten und jegliche 

Wellenbildung, welche die vollstandige Ablagerung fester Kiirper, z. B. 
Starke, aus demselben erschwert, zu verhiiten, werden nach A. FEscA in 
Berlin und ~IAHLICH in Giessmannsdorf an den iiblichen verticalen Scheide
wanden del' Centrifugentrommel ringsegmentfiirmige Scheidewande angebracht, 
welche, in Falze eingesetzt, sich beim Ausstechen del' Starke leicht heraus
nehmen lassen (D. P. 26115). 

Die Trommel del' Centrifuge von O. LENZ in Berlin (D. P. 22085) be
steht aus zwei durch einen Gummiring auf einander gedichteten flach ge
wiilbten oder schiisselfijrmigen Gefassen .AA 1. Die Zufiihrung del' zu schleu
dernden Stoffe erfolgt dnrch die hohle, mit Ausflussiiffnungen a versehene 
Welle B. Innerhalb des von rlen beiden Gefassen ALP eingeschlossenen Rau-
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Beim Centrifugiren eines Gemisches von fliissigen Kiirpern bilden jene 

eine ringformige Schieht, wahrend die Fliissigkeit dureh die Filterkammer A2 
odeI' die Filter A3 und die Rohren a2 odeI' a4 abfliesst. Sobald die Schicht 

del' festen Korper bis an die Wande del' KammerA2 od~r die Filterflache 

A3 herantritt, werden wiihrend des Ganges del' Centrifuge nach Abstellung 

des Zuflusses die Gefiisse AA 1 von einander entfernt und in Folge des sen 

durch den entstehenden Spalt die festen Korper hinausgeschleudert. AIs

dalln werden die Gefasse wieder zusammengebracbt und die Scheidung be

ginnt von neuem. Zu dem Zweck wird das untere Gefass A l heraufgezogen 

und mit seinem Flantseh in engem Anschluss an den Flantsch von A durch 

eine Anzahl radial angeordneter Rebel D gehalten, wekhe met eiuem glei
tenden Ring auf del' Wei Ie B verbunden sind: das anderi Ende (lieser 

Rebei ist an den aufrecht stehenden Staben D2 befestigt, welche im unteren 

Gefass Al festsitzen und durch das obere Gefiiss hindurchgehen. Am Ende 

eines jeden Rebels D ist ein Exeenter odeI' Daumen angebracht, der, sobald 

del' Rebel D herabgedriickt wird, iiber eine Rolle, welche auf dem oberen 

Gefass befestigt ist, geleitet und stark auf dieselbe driickt. Sobald del' 

Druck auf die IT ebel D nachHisst, lost sich das untere Gefiiss durch eigene 

Schwere vom oberen los. 
Del' zum Emporziehen odeI' Herabsenken des Hinges dienende Hebel 

D wird mittelst eines Randhebels mit gegabeltem Ende und Roll en, welche 

in die Rinnen d des Ringes einpassen, verschoben. Die Patentschrift be

schreibt noch zahlreiche ]I[odificationen diesel' Centrifugenconstrur.tion. 

Die continuirlich arbeitende Centrifuge von F. W. STROHBACH in Kiithen, 

besitzt eine konische Siebtrommel e und ein centrales Zufiihrungsrohr g. 
An del' Aussenseite des Mantels a sind zwei symmetrische Canale b b ange

gossen, welche denselben oben voIlkommen umfassen, nach unten abel' sich 

trichterfiirmig verjiingen. Beim Centrifugiren trennen sich die festen Korper 
vou den fliissigen wie gewohnlich, indem die letzteren durch die Locher der 
Trommel entweichen, ,;teigen alsdaun dureb die Wirkung der Centrifugal-

32* 
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kraft an der wenig geneigten 
Wand der Tremmel e langsam 
aufwarts, wobei auch die letz
ten Reste der Flussigkeit noch 
ausgeschleudert werden, und 
werden schliesslich zwischen 
der Platte d und dem umge
bogenen Rand del' Trommel e 
in die ringformigen Canale b b 
ausgeworfen, um durch die 
Oeffnungen c c auszutreten 
(D. P. 22725). 

Bei der continuirlichen Centrifuge von 
CL. Freiherr v. BECHTOLSHEIM in Munchen 
lagert del' aus zwei Kegelmanteln e und dem 
Siebkranz d gebildete, d urch zahlreiche radiale 
Scheidewande in Zellen getheilte Centrifugen
kessel mit seiner Achse 0 D im Rahmen a 
und rotirt mit diesem sehr schnell um die 
Achse A B, indem er sich gleichzeitig durch 
Fortrollen seines Randes auf dem Stift c lang
samer um seine eigene Achse 0 D dreht. Die 
zu trocknenden Stoffe, Salz odeI' Zucker, fallen 
durch den durch die hohle Achse A fuhren
den Trichter f in die Zellen des Centrifugen
kessels, verlieren die anhaftende Fliissigkeit, 
welche durch den Siebkranz entweicht, und 
verlassen die Zellen am untersten Punkte des 
Siebkranzes (D. P. 23599). 

Verschiedene A.pparate. 
Der Loseapparat von R. GRUNEBERG 

in Stettin besteht aus zwei in ihren oberen 
und unteren Teilen durch Rohren mit einander communicirenden Geiassen, 

Fig. 266. deren eines zur. Aufnahme eines zu losen
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den Materials mit einem Siebboden, das 
andere mit einer Heizvorl'ichtung versehen 
ist, zum Zweck, durch Concentrations
und Temperaturzunahme eine durch beide 
Gefasse gehende Circulation der Lauge zu 
erzielen, wodurch ein schnelles Losen des 
Materials erreicht wird. 

An Stelle zweier communicirendel' 
Gefilsse kU1l1l atlch nUl' ein solche~ treten, welches durch eine oben nnd 
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unten mit Oeffnungen versehene Scheidewand in zwei Ralften getrennt ist, 
in deren eine der Siebboden, in deren andere die Reizschlange angeordnet 

ist (D. P. 25775). 
Ein Apparat zur Absorption von Gasen durch Fliissigkeiten 

von R. DE GROUSILLIERS in Berlin besteht aus einem feststehenden ausseren 
und einem an der Achse C Fig. 267. 

befestigten und mit dersel

ben drehbareninneren Teller
system, a, at, a2 . . .. und 
b, bt, b2 . . .. Die ausseren 
Teller sit zen mit ihrem 
iiusseren Rande aufeinander. 
Zwischen derenFlantschen 
sind Gummischniire gelegt, 
welcbe nach Anziehung 
der Ankerschrauben n die 
Dichtung bilden. Del' aussere 
Rand der inneren Teller, 
sowie der inn ere Rand del' 
iiusseren Teller ist gezahnt. 
Ferner sind siimtliche Teller 
mit Riihrstaben l' versehel1, 
welche so geordnet sind, 
dass diejenigen der inneren 
'feller beim Drehen del' 

Welle durch die der ausse-
ren hil1durchgehen, so dass 

r 

eine miiglichst innige Beriibrung des durch f einstriimenden Gases und 
der bei k einstriimenden Fliissigkeit erzielt wird. Nicht Fig. 268. 

absorbirtes Gas entweicht durch Stutzen g, wiihrend der 
Abfluss der Fliissigkeit bei e so regulirt wird, dass der 
Apparat stets gefiillt bleibt. Del' Cylinder h dient zur 
Aufnahme von Kiihlwasser (D. P. 24600). 

SEIDLER in Giirlitz hat folgenden Gasentwicke
I un gsa p par a t patentirt erhalten. (Fig. 268, D. P. 
24736.) Die Siiure fliesst in schwachem Strom aus dem 
Trichter B dlll'ch Hahn D in den Apparat, wahrend 
durch das Abflussrohr A ebensoviel von der entstande
nen Liisung ablauft. 1m grossen Maassstab angelegt, 
kann del' Apparat zur Abstumpfung saurer Fliissigkeiten 

benutzt werden. 
Der Titrirapparat von G. HOPPE in Bahrendorf 

(D. P. 27287) bietet als angebliche Neuerung die Vor
richtung, dass um das Stativ, auf dem die Flaschen 
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und Biiretten sich befinden, unten eine Scheibe drehbar ist, an deren Rande 
sich mehrere runde Oeffnungen fiir Titrirschalen befinden. 

Fig. 269. Bei dem Titrirapparat von EPHRAIM GREINER 

B 

Fig. 270. 

in Stutzerbach ist das Hahnkiiken der Zu und Ab
flusshahnbiirette B, mit dieser aus einem Stiick ange
fertigt, in Stellung 1 gestattet das Hahnkiiken den: 
Zufluss der Normalsaure durch das Glasrohr D in die 
Biirette, welche bis zum Nullpunkt einer von B an
gebrachten Scala gefiillt wird. In der Stellung 2 wird 
weiteresZufliess.en·- verhindert. Dreht man das Kiiken 
in die Stellung 3,. so kann die Saure aus B in das 
untergestellte Gefass abtropfeln. 1st die Flii,sig
keit gesattigt, so dreht man das Kiiken zuriick. (D. P. 
26830.) 

Fig. 271. GUILBERT-MARTIN in St. Denis bringt zur sicheren Beobachtung 
des N i v e a us von F I ii s s i g k e i ten eine farbige Linie a auf 
weissem Grunde b an der Inn en- oder Aussenseite des Wasser
stands-Glases an (D. P. 26920). 

SCHLAG & BEREND zu Berlin bringen in Wasserstandsglasem 
einen aus einer geschlossenen Gaskapsel gebildeten S c h w i m mer 
an, welcher in seinem oberen Teile ein Gemisch aus BALMAIN
scher Leuchtfarbe und einem Alkaliphosphat enthalt. Dieses Ge-

Fig. 272. misch soll auch ohne vorhergehendeLichteinwirkung bei einer 
Temperatur von mehr als 80 0 leuchten. (D. P. 18601.) 

Der Probestecher fiir chemische Producte von H. ANGER
STEIN in Schalke i. W. besteht aus' dem unten zugespitzten Schaft .A: 
mit sUirkerem Kopf, den seitlich aufgeschlitzten und oben mit einem 
Bund b und Auge c versehenen Rohr B und einem Stift, welcher in 
c passt. Es wird A in B eingefiihrt und das Ganze durch Hammer-
schlage in das zu musternde Fass bis zum Bund b eingetrieben, nun
mehr A herausgezogen, besagter Stift in das Auge c eingefiihrt und 
mittelst des Stiftes das Rohr B mehrmals umgedreht, wobei sich B mit 
Teilen aus dem :Fassinnern fiillt. (D. P. 26680.) 

Der Petroleumpriifer von A. EHRENBERG in Dresden besteht 
aus folgenden Teilen: 

1. dem zur Erwarmung des Petroleums dienenden U-fiirmig ge
stalteten Gefass A in dessen Schenkel s sich ein Stempel a auf
und abbewegt und dadurch ein Fallen oder Steigen des Petro
leums im Schenkel r bewirkt; 

2. dem zur Erwarmung des Petroleums dienenden Wasserbade B, 
dessen Wasserspiegel sich bei t befindet; 

3 einer Vorrichtung zum Befestigen von A in B, welche entweder aus 
dem in der Klemme v eines gleichzeitig das Wasserbad tragenden 
Statifs oder, wenn der Apparat in Metall ausgefiihrt ist, aus henkel-



artigen an A befestigten 

Nasen besteht, mittelst 

welcher A an B gehiingt 

wird; 
4. der zur Erhitzung des 

Wasserbades, sowie zur 

Entziindung des Petro

leumdampfes bei c die

nenden Spiritus- oder 

Petroleumlampe l. Steht 

Gas zur Verfiigung, so 
wird der Einlochbrenner 

c i mit dem Bunsen

brennerb i gebraucht, wel

chen Brennem das Gas 

durch die Riihren a i und 

e zugefiihrt wi rd. (D. P. 

23235.) 
FRANZ SCHMIDT 

& HAENSCH in 

Berlin. Ph oto-

meter. (D. P. 

26196.) Die von 

der Normalfiamme 
a beJeuchtete 

F1ache b ist viil

Jig getrennt von 

der Flache p, 
welche von der zu 

messenden Licht

quelle beleuchtet 
wird, und kann 

mittelst Getriebe 

Apparate. 

Fig. 273. 

Fig. 274. 

n, 

und Zahnstange belie big zur }'lamme a eingestellt werden. 

Die Beobachtung von b und p von dem Ocular l aus wird 

durch das Refiexionsprisma 0 oder einen entsprechenden Spiegel 

ermiiglicht, so dass man an der link en Rante des Prisma vorbei

sehend, die Helligkeit der Glasplatten.p mit der Helligkeit 

der durch das Prisma refiectirten FHiche b vergleichen kann. 
}'RANZ 

SCHMIDT & " ~.~;.:. . 11 
HA~NSCH in Fl.; ~/ : ,: ~ '-----"---"'1, i . ~ 

Berhn. Con- I . I--=-~ _ ~ 
fro! - Probe- _ I 

503 

n 

Fig. 275. 

~ 
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riihre fiir Polarisationsinstrllmente. Die Lange der in der Probe
riihre a befindlichen Fliissigkeitssallie wird verandert durch Verstellllng der 
in a verschiebbaren Riihre b, welche die FliissigkeitssauIe yom linken Ende 
mittelst der G1asplatte i wasseTdicht abschliesst. Diese Verstellung wird 
durch Drehung des Triebes e bewirkt, welcher in der Fassung der Riihre 
a gelagert ist und in die an b befestigte Zahnstange d eingreift. Die bei 
der Verschiebung von b aus a verdrangte Fliissigkeit wird von dem Ge
fasse h aufgenommen. (D. P. 25439.) 

LAMPRECHT und HIRDES in Bremen haben jhren T r 0 p fen z a hie r *~ 
weiter verbessert. Wahrend friiher der Glasstiipsel massiv und am Umfange 
mit zwei gegeniiberliegenden Abschragungen versehen war, welche den Ein
tritt der Luft in die Flasche bezw. den Austritt von Fliissigkeit in die A b
flussrille des Flaschenhalses gestatteten, ist jetzt der Stopsel hohl, unten 
ofTen und an Stelle der Abschragungen mit Durchbohrungen versehen. 
(D. P. 24116). 

LEPENAU in Salzbergen hat einen A pparat zur Vergleichung der Au s
flussgeschwindigkeit bezw. Consistenz von Oelen (Leptometer) an
gegeben. Zwei oder mehrere einander gleiche und gleich ausgeriistete Ge-

Ii 

Fig. 276. fasse 9 sind innerhalb des Warmwasserbades a 

9 a 

aufgestellt und mit Kreuzstutzen h und Auslaufc 

riihrChen k versehen; der Ausfluss wird durch 
Verschrauben von k regulirt. Jeder Stutzen tragt 
an seinem unteren Ende einen AbIasshahn 0 und 
in seinem oberen Tei!e ein Thermometer m und 
ein Ueberlaufrohr m. Bei jeder Versuchsreihe 
wird jedes Gefass zuerst mit dem Normaliil ge
fiillt und mitteIs Schraube i der Ausfluss aus 

1-----0\ jedem Riihrchen k so lange justirt, bis eine 
gIeiche Anzahl Tropfen oder eine gIeiche Ge
wichtsmenge ablauft. Dann entIeert man eine 

Abteilung vollstandig und fiillt sie mit dem zur Vergleichung bestimmten 
OeI und die anderen Abteilungen mit dem Normaliil und misst wie vorher 
die Ausflussgeschwindigkeit. (D. P. 23672.) 

BODE und WIMPF in Krauschwitz. Fliissigkeitsheber. (D. P. 23794.) 
Der Heber ist an seinem abgeschragten Tauchende mit dem Cylinder B und 
den B1asrohren E und F versehen. Taucht man den Heber ill eine Fliis
sigkeit und blast durch Fund E, so schliesst sich das Venti! D iiber dem 
Ansatzrohr C und die Fliissigkeit .fiillt den Heber. Um aus Gefiissen, 
welche verschiedene Schichten Fliissigkeit enthalten, diese getrennt abbeben 
zu kiinnen, wird an den Boden solcher Gefasse ein Hebereinfiihrnngsrohr, 
welches am Fusse einige OelInungen besitzt, befestigt. In dieses kannman 
dann den Heber einfiihren, ohne die Schichtung der Fliissigkeit in der 
FJasche zu stiiren. (Fig. 277 s. foIg. S.) 

*) Techn.·chern. Jahrb. 1883, S. 416; 1884, S.544. 
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BREVl!K in \Vien. likromembrane. 
(D. P. 25709.) Diese anorgani cbe Mikro
mew bran bestebt aus einer dunnen:, porosen 
Metallplatte welche eine Schicht von in 
\Vas er suspendirt gewesenen "Iikrolithen" 
tragt. Die e werden durch ein unloslicbes 
rninerali ches Bindemittel zu ammengehalten. 

Die porose Metallplatte wird erzeugt., 
iudem man freie Metall

Fig. 279. 

gewebe liber Metall
rahmen oder Metallroste 
pannt und das Ganze 

auf ga\vaniscbem Wege 
mit einem rnetallischen 
( eberzug versieht. 

Die Mikrolitbe werden 
durch Mahlen von Strabl

/' ;1 oder Fa erasbest oder 
Rostonit. ill einem 

Uallgstofibollander oder 

Kollergange hergestellt, in
dem man die groberen Par
tikelchen durch fractionirtes 
Ablassen des die Mikrolithe 
suspendirt haltenden Wassers 
in einem Riihrwerke absondert, 
dessen hohle Achse in ver
schiedener Hohe Ausflllss
iiffnungen besitzt. 

Die Asbestmikrolithe setzen 
sich im Apparate (Fig. 278) 
ab, in welchem die porose 
M.etallplatte f auf einem Rah
men 1 in einer Wasserglas

Losung ruht, wiihrend durch das Rohr r Wasserglas
Losung mit darin suspendirten M.ikrolithen aus dem 

Riihrwerke q iihertritt. Darauf wird die Fliissigkeit abgeJassen, der Rahmen 

l ausgehoben, das Sediment bei 100 bis 120 0 C. getrocknet und schliesslich 
das Sediment in einem Apparate von der Form (Fig. 278) mit einer drei

. procentigen Losllng von Chlorcalcium, Chlormagnesium oder Chlorbaryum 
behandelt. Dadurch wird bewirkt, dass die etwa gebildeten Hiiutchen von 
Wasserglas sich in unendlich kleine Tropfchen zusammenrollen und unter der 
Ausscheidung von Kochsalz in Gestalt von kleinen Krystallen von kiesel
saurem Kalk, Baryt oder Magnesia an die Mikrolithe anschiessen und diese 
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unter einander verbinden. Um die so hergestellten Membrane gegen Ab
nutzung zu schiitzen, werden je zwei zu einem Element so vereinigt, dass 
die Membranfiachen einander beriihren. 

Zur Ausscheidung von Mikro-Organismen aus Wasser dient der Apparat 
(Fig. 279), welcher aus zwei Membran-Elementen u besteht. Diese sind von 
einer gepressten Stahlschale w umgeben, durch deren SauglOcher unter Ein
wirkung des Rebers V Wasser aus dem Becken B eintritt, um die Membrane 
u zu passiren. Indem man vier oder mehr solcher Membranelemente u ver
bindet, kann man einen solchen Apparat zur Reinigung von Gasen (atmo
spharischer Luft) benutzen. 

XL. Biicherschau. 

I. Physik. 
Abendroth, w., Leitfaden der Physik mit Einschluss der einfachsten Lebren 

der Chemie und mathematiscben Geographie. 2. Curs. (Obersecunda). 
Gr. 8°. Leipzig, Hirzel. .4t 2,40. 

Billmanson, A., Electriciteten och dess tekniska anvandning. 2 Din. 8°. 
Stockholm, Norstedt & Soner. Kr. 5. 

Boutan, A., et J. C. d' Almeida, COUTS elementaire de physique, suivi de 
problemes. 5. edit. T. 1. 8°. 735 p. avec 380 fig. T. II. 811 p. avec 
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Commines de Marsuly, L. de. Les lois de la matiere, essais de mecanique 
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York. 12 sh. 6 d. 

Fleury et Duguel, Traite de physique elementaire. T. II. Acoustique, Op
tique; Magnetisme; Electricite. In -8 u. p. 283. 616 avec nombreuses 
figures intercaJees dans Ie texte. Bruxelles. fr. 3,50. 

Ganot's Elementary Treatise on Physics, Experimental and applied. Trans
lated and edited by E. Atkinson. 11 edit. revised and enlarged. Post- 80. 
1016 p. London, Longmans. sh. 15. 

Ganot's Natural Philosophy for General Readers and Young Persons. Trans
lated by E. Atkinson. 5. edit. Post - 8°. 636 p. London, Longmans. 
7 sh. 6 d. 
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Grip()n, E., Cours elementaire de physique. In -12°. 320 p. avec fig. Paris, 

Ye. Belin et Co. 
Hammond, R., The Electric Light in our homes. With IIllistr. Gr. 8°. 

London, Warne & Co. 2 sh. 6 d. 
Handl, A., Lehrbuch der Physik fiir die oberen Klassen der Mittelschulen. 

3. Aufl. Ausgabe fiir Gymnasien. Gr. 8°. Wien, Holder. .II'. 3,28. 
Haraucourt, C., Cours de pbysique. In -18 jesus. 504 p. avec 206 fig. 

Paris, Bacbette & Co. fro 5 
Heller, August, Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste 

Zeit. 1. Band: Yon Aristoteles bis Galilei, 410 S. II. Band: Von 
Descartes bis Robert Mayer, 753 S. Stuttgart, Ferd. Enke 1884. 8° . 
• It 27. 

Diese Gescbichte der Physik ist mit grosser Gelehrsamkeit verfasst und 
in einer durchweg edlen, nicht selten schwungvollen Sprache geschrieben. 
lIIicbt allein der Naturforscher, jeder Gebildete, der das Werden unserer 
heutigen Weltanschauung und die Entwickelung unserer Herrschaft iiber die 
Naturkrafte kennen will, wird dieses schone Buch als einen zuverHissigen 
Fiibrer lind Lehrer liebgewinnen. Der Herr Verf. hat seine Aufgabe mit 
Griindli~keit und weiser Erkenntnis dessen gelost, was von einem Geschicht
schreiber der Physik erwartet werden muss. Er ist bis zu den historischen 
Quellen vorgedrungen und liisst iiberall dabei die strenge Kritik sowol 
des Naturforschers und Philosopben, als auch des Iitterarischen Gelehrten 
walten. Er sieht nicht von dem Throne unserer heutigen atomistischen 
}lechanik vornehm und fliichtig auf die Meinungen friiherer Jahrhunderte 
herab; er steht auf dem richtigen Standpunkte des Historikers, del' jene 
}Ieinungen im Lichte des Geistes ihrer Zeit schildert, und der sich stets 
bewusst ist, dass unsere jetzigen als Wahrheit angenommenen Auffassungen 
kiinftigen Zeiten auch als Irrtiimer erscheinen konnen. Bei der Schilderung 
der Geschichte del' Physik werden stets auch die gleichzeitigen pbilosophi
schen Systeme beriicksichtigt in richtiger Erkenntnis des grossen Einflusses, 
den diese auf die Entwickelung del' exacten Naturwissenschaften ausgeiibt 
haben, und del' neuen Gesichtspunkte, die jene von dies en empfangen haben. 
Endlich ist als sehr wesentlich in der Darstellung das biographische Moment 
hervorzuheben, welches "in der Scbilderung der Lebensfiihrung der hervor
ragenden Forscher, in deren Denkrichtung, Ideenwelt, Stil u. s. f. seinen 
Ausdruck findet". 

Der Herr Verf. teilt die Geschichte der Pbysik in folgende vier Zeit
raume ein: 1. Geschichte des Altertums von den Zeiten der Entstehung 
wissenschaftlicher Meinungen bis zur Einnabme und Zerstiirung Alexandrias 
durch die Araber. 2. Geschichte des Mittelalters bis zur Mitte des sechs
zehnten Jahrhunderts. 3. Die Neuzeit, d. i. das Zeitalter der Renaissance 
olier die Peri ode von Copernicus lind Galilei bis zum Tode Newton's in der 
ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts. 4. Die neueste Zeit yom Tode Newton's 
bis auf unsere Tage. - Die heiden letzten Abschnitte bilden den Inhalt 
des zweiten Bandes. Mit dem dritten Zeitraum tritt die Physik in der That 
in ein ganz neues Stadium. Wiihrend bis dahin die Krafte der Natur an 
den vorhandenen Naturerscheinungen studirt worden waren, greift jetzt der 
Mensch in den Gang der Natur ein, indem er selbstiindig Erseheinungen 
hervorruft (Telegraph en, Dynamomaschinen, Dampfmaschinen, ehemisehe 
Verbindungen u. s. w.), die zwar m<iglich, aber tbatsachlich in der Natur 
nieht vorkommen, und zui\leieh die Sinneswerkzeuge durch Erfindungen von 
Instrumenten scharft und zur Forsebung geeigneter macht (Thermometer, 
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Spectroskop u. s. w.). Die Geschichte findet ihren Abschluss in dem grossen 
wissenscbaftlicben Ereignis unserer Zeit, der Tbeorie von der Erbaltung der 
Energie, die von R. Mayet·, Joule, Kronig, Helmholtz u. A. begrnndet und 
ausgebaut wird. 

Erwahnt sei schliesslich noch, dass dies Werk auf Grund der Losung 
einer Preisaufgabe der Konig!. Ungarischen Naturwissenscbaftlicben Gesell
schaft entstanden ist. 

Heurck, H. van, La lumiere electrique appliquee aux recherches de la micro
graphie. 2 edition. In-8°. 17 p. avec fig. LilIe, impr. Danel. 

Holmes, A. B., Practical Electric Lighting. With 62 Illustrations. Post-8°. 
154 p. London, Spons. sh. 4,6. 

Holtho(, F., Die technische Verwertung der Electricitat. Gr. 8°. Halle, 
Knapp. utt 1 . 

. Hospitalier. E, La Physique moderne: les principales applications de l'Eilec
tricite. 3 edit. In-8°. VIII-327 p. avec 142 fig. et 4 planches. Paris, 
Masson. 

Jamin et Bouty, Cours de physique de FEcole poly technique. T. 4. La pile, 
les aimants, applications de l'electricite: Complement, tables. In-8. 745 p. 
avec 284 fig. Paris, Gauthier-Villars. 

Joule, J. P., The Scientific Papers of. Vol. I. 8°. 657 p. 4 plates and 
portrait. London, Taylor and Francis. sh. 20. 

Kemna, A., Traite elementaire de pbysique. Avec 50 planches. 1. partie. 
In-80. p. 1-186. Bruxelles. fro 3. 

Krebs, G., Die Physik im Dienste der Wissenschaft, der Kunst und prak
tischen Lebens. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1884. 80. 582 S. 10 .41. 

Dies Buch besteht aus einer Sammlung von Monographien nber wich
tige praktische Anwendungen der Physik. Dasselbe wird sicher jeden Freund 
der Naturwissenschaft lebhaft interessiren, da die Aufsatze nul' die wirklicb 
bewahrten und im Gebrauyb befindlichen Apparate und Verfabren beschreiben 
und sich von der Bescbreibung und der Kritik del' zahlreichen nicbt auf
gefiihrten oder wieder verlassenen Vorschlage fern halten. So konnte das 
wirklich allgemein Wissenswerte anf einem massigen Raum Platz finden. 
Die Namen del' Verfasser, welche samtlich hervorragende Specialisten auf 
den von ihnen behandelten Gebieten sind, biirgen genugsam dafiir, dass 
die Darstellungen auf der Hohe del' heutigen Wissenscbaft und Technik 
stehen. Die behandelten Themata lauten: 1. 1m photographiscben Atelier, 
von H. W. Vogel; 2. Spectrum und Spectralanalyse, von E. Lommel; 
3. Eine meteorologische Station, von G. Krebs; 4. Auf der deutschen See
warte, von J. van Bebber; 5. Heizung und Ventilation, von J. Rosenthal: 
6. Die Akustik in ihren Hauptbeziehunll"en zu den musikalischen Instrumenten, 
von J. Melde; 7. Die Motoren des Kleingewerbes, von Theodor Schwartze; 
8. Die elektrischen Mascbinen, von A. Ritter von Urbanitzky; 9. Kerzen 
und Lampen, von J. G. WallBntin; 10. Der Kampf des elektrischen Lichtes 
mit dem Gaslichte, von A. Ritter von Urbanitzky; 11. In der galvanischen 
Werkstatte, von J. G. Wallentin; 12. Die Telephonie und ibre Verwendung 
im Verkehrsleben del' Gegenwart, von C. (]rawinkel; 13. Auf del' Stern
warte, von E. Hartwig. Man sieht, aIle die Aufsatze behandeln Themata 
von actuellem Interesse, und das Publicum ist dem Herrn Herausgeber fiir 
die Gabe Dank schuldig. Bemer'kt sei noch, dass das Buch zahlreiche, meist 
gut ausgefiihrte Holzschnitt-IlIustrationen enthiilt. 
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Mach, E., Die Mechanik in ihrer Entwickelung historisch-kritisch dargestelit. 

(Internat. wissensch. Bibliothek. 59 Bd.) So. Leipzig, Brockhaus. J,l S. 

Mallard, E., Traite de cristaliographie geometrique et physique. T. 2: 

Cristallographie physique. In-Su. VI-600 p. avec 1S4 fig. et S pI. Paris, 

Dunod. 

Mascart E., und J. J01tbert, A Treatise on Electricity and Magnetism. 

Translated by E. Atkinson. Vol.1. So. 662 p. London, De la Rue. sh.21. 

Mascart, E., Handbuch der statischen Elektricitat. Deutsche Bearbeituug 
von J. G. Wallentin. 1. Bd. 1. Abth. SU. Wien, Pichler. J,t 14. 

Masson, J., The atomic theory of Lucretius contrasted with modern doctrines 

of atoms and evolution. 8u• 254 p. London, Bell. sh. 9. 
Jl;laxwell, J. C., Die Elektricitat in elementarer Behandlung. Herausgegeben 

von W. Garnett. Uehersetzt von L. Graetz. So. Braunschweig, Vieweg 

&; Sohn. uif, 4,50. 
j~llerling, A., Die elektrische Beleuchtung in systematischer Behandlung. 

2. Aufl. 8°. Braunschweig, Vieweg & Sohn. J,t 14. 
Du Moncel, comtc T., I'Eclairage electrique. T. 2. Appareils de lumiere. 

3 edit. In-18 jesus_ 359 p_ avec 121 fig. Paris, Hachette et Co. fro 2,25. 

Moutier, J., Cours de physique, comprenant les matieres d'enseignement de 
la classe de mathematiques speciales. T. 1. ]n·81l• 927 p. avec 624 fig. 

et planches. Paris, Dunod. 
Ernest Naville, La physiq'ue modeme. ~~tudes historiques et philosophiques, 

(Bibliothilque de philosophie contemporaine.) Paris, Bailliere et Cie, 276 S, 

8°. fro 5, Engl. Uebersetzung von H, Downton. Edinburg. Hamilton. 
8°. 330 S. sh. 5. 

Wahrend del' Wert und die praktische Niitzlichkeit del' Physik dank 
den W undeI'll del' heutigen Industrie fiir J edermann handgreifiich sind, wer
den die philosophischen l<'olgerungen, die man aus diesel' Wissenschaft ziehen 
kann, ihr Einfiuss auf unsere Weltanschauung, ihr Verhaltnis zu del' Reli
gion haufig noch wenig beachtet. Ein Buch, welches, wie das vorliegende, 
diese Dinge und die Entwickelung del' modernen Physik in gemeinverstand
]jeher Weise behandelt, ist deshalb willkommen zu heissen. In del' ersten 
Ahteilun:£ Sill' lit del' Vel'fasser -- in sehr wenig' pirl,~ehender Weise freilich 
- die physikalischen Erscbeinungen auf die uciden Haupts1itze allel' Natul'
wissenschaft, die Erhaltung des Stofl'es unci die Erbaltung del' Energie, zu
riickzufiihrcll. jlie "lebendige Kraft" ctriickt llerselbe tl1ll'ch m v2, Masse mal 

mv~ 
Quadrat lipr (iesl'hwimligkeit, aus I1ml uicht <.lurch 2-' Del' letztere Maass-

AUSllruck fiihrt hekanutlich unmittelbar zu dem Begriff del' kine tisch en Energie, 
dem dann leicht del' Begrif\, del' potentiellen Energie gegenLiberzustelIen is!, 
urn zu einer klarell Folgerung del' Erhaltung del' Enel'gie zu gelangen, 
Dies hat der Autor sich entgehen lassen. das Capitel steht nicht Liberall auf 
del' Hiihe del' heutigen physikalischen Wissenschaft, Es ist indessen mit 
vielen charakteristischen Ausziigen aus Redell uud Schriften von K. R. Mayer 
und von Helmholtz ausgestattet. Recht illteressant ist die Betrachtung de~ 
ilsthetischen Charakters del' neueren Naturwissenschaft, welche die Grund
losigkeit del' Klagell cines Boileau oLler eines Schiller iiber das Verschwin
den riel' Gii!.ter (hiechcnlands erkennen Hhst. 
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In einem zweiten Capitel werden die Anfange der modernen Pbysik er
Qrtert. Hier wird, wie es in den Scbulen Frankreichs und der franziisischen 
Scbweiz Gebrauch ist, dem Descartes ein ganz iiberwiegender Einfluss zuge
schrieben, wahrend wir geneigt sind, die Taten Kepler's, Galileo's, Newton's 
hiiher als die des Descartes zu stellen. Das dritte Capitel geht naher ein 
auf die philosophischen Anscbauungen grosser Naturforscber von Copemikus 
und Bacon an bis auf Liebig und Faraday; es schliesst mit einer Wider
Jegung des wissenscbaftlicben Atbeismus, d. h. des Atbeismus, der seine 
Scbeingriinde der Wissenschaft entnimmt. 1m vierten Abscbnitt werden die 
pbysischen und psycbischen Phanomene einander gegeniibergestellt, und in
dem das Princip der Erhaltung der Energie auch auf das menscbliche Leben 
angewendet wird, beweist der Autor unter Zuhilfenahme der Ausspriicbe 
grosser Forscher und Denker, dass die moraJische Freiheit durcb jenes 
Princip nicbt 'beeintrachtigt wird. Das letzte Capitel eriirtert die pbiloso
phiscben Folgerungen, zu denen die beutige Naturwissenscbaft Anlass ge
geben hat, es zeigt insbesondere, dass die Entwickelungslehre nicht in Ge
gensatz zu der Lebre der Schiipfung gebracht werden darf, und in stellen
weise beredter Sprache wird auf das Dasein eines ewigen und schafl'enden 
Gottes, des U rhebers der Bewegung, auf welcher unsere WeJt heruht, ge
schlossen. 
Neumann, F., Einleitung in die theoretische Physik. Vorlesungen. Heraus

gegeben von C. Pape. 8u. Leipzig. Teubner. .B 8. 
Palmieri, L.,Nuove lezioni di fisica sperimentale et di fisica terrestre. 

In-160. XJI-895 p. NlIpoli. 
Pellat, H., Cours de physique it I'usage des eleves de la classe de mathe

matiques speciales. T. 1. 1 partie. Travail d~s force~, energie, mesures 
absolues, pesanteur, hydrostatiqlle, pneumatiqlle, hydronamique. In-8u. 
830 S. Paris, Dupont. 

Poggendor/f, J. C., Histoire de la physique. Traduit par E. Bibart et 
G. de La Quesnerie. In-8°. XIV -581 p. avec fig'. Paris, Dunod. 

Pogliughi, P., La trasmissione elettrica dell' energia. 8u. j\Iilano, Frat. 
Dumolard. L. 6. 

Regodt, H., Notions de physique applicables aux usages de la vie. 30 edit. 
In-12u. VIII-380 p. avec 200 fig. Paris, Delalain freres. 

Resal, B., Physique mathematique: Electrodynamique, cappillarite, chaleur, 
electricite, magnetisme, elasticite. In-4u. \'1-376 p. avec fig. Paris, 

Gautbier- Villars. 
Rosenberger, 'Perd., Geschichte der Pbysik in Grnndziigen mit synchronistiscben 

Tabellen der Mathematik, der Chemie und beschreibenden Naturwissen

scbaften, sowie der allgemeinen Geschicbte. Zweiter Teil: Geschirhte 
der Physik in der neueren Zeit. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1884. 

8u. 406 S. 
Diese Lieferung behandelt die Geschichte der neueren Physik, d. h. den 

Zeitraum von 1600 bis 1780. Am Eingang tritt uns die gewaltige Gestalt 
Galilei's entgegen. Sie giebt der zweiten Epocbe den charakteristischen 
Stempel. Wahrend die Physik des in dem ersten Bande des R.'schen 
Werkes behandelten ZeitraulDs nnr zwei Methoden, die naturphilosophische 
und die mathematische, kannte, sehen wir jetzt, wie durch Galilei das plan
volle Beobachten nnd Befragen der Natur, das Experiment, hinzutritt. Bal~ 
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gewann die Mathematik einen herrscbenden Einfluss auf die Physik, be
sonders die hoheren Analysis durch Leibniz und Newton. Die Bekampfung 
und Besiegung del' Naturphilosophie folgte. Dann iiberwog wieder die Ex
perimentalphysik die mathematische Physik, als die Reibungselektricitat das 
Interesse Aller in Anspruch nahm. 

Nach diesen Unterschieden hat sich eine passende Gliederung des von 
dem Herm Verfasser behandelten Zeitraums ergeben, und die ganze Dar
steHung gewinnt dadurch ungemein an Uebersichtlichkeit. Del' Verfasser 
schliesst die "neuere Physik" mit dem Jahre 17S0 und datirt von diesel' 
Zeit an die dem dritten Bande vorbebaltene .neueste Pbysik", weniger, weil 
bier ein epochemachendes Genie wie Galilei auftritt, sondem weil ganz neue 
Gebiete del' Pbysik entdeckt wurden, del' Galvanismus und Elektromagnetismus, 
weil hierdurch die verscbiedenen Teile del' Physik in enge Beziebung ge
bracht wurden, weil die Cbemie durch Lavoisier ihren AlIfscbwung nabm und 
durcb die Atomtbeorie Physik und Chemie wieder zur Philosophie zuriick
gefiihrt wurden. 

Das Bild, welches del' Herr Verfasser uns innerhalb dieses Ramens 
zeichnet, ist hocbst lebendig und gut gruppirt und spricht zu uns in immer 
fesselnder Sprache. Wie dem ersten Bande,*) so ist auch dem vorliegenden 
ein Inbaltsverzeicbnis mitgegeben. welches zugleich in syncbronistiscben Ta
belien die Parallel-Entwickelung del' allgemeinen Gescbicbte, del' Mathematik, 
del' Cbemie und del' bescbreibenden Naturwissenschaften auf das auschaulichste 
VOl' Augen fiibrt. 

Sharples, J., Natural Philosophy. With numerous Illustrations. 12°. Phila
delphia. sh. 6. 

Stein, S. Th., Das Licht im Dienste wissenscbaftlicher Forschung. 2. Aufl. 
1. Heft: Sonnenlicht und kiinstliche Lichtquellen fiir wissenschaftlicbe 
Untersuchungen. - 2. Heft: Das Mikroskop und die mikroskopische 
Technik ZUlli Zwecke photogI'. Darstellung. Halle, G. Knapp. 

Stokes, G. G., On Light. First Course: On tbe Nature of Light. Post-So. 
134 p. London, Macmillan. sb. 2,6. 

Troost, B., Nachweis del' UnzulangJichkeit der Kirchhoff'schen Erklarung der 
Entstehung del' dunkeln Fraunhofer'schen Linien im Sonnenspectrum. 
2. Auf!. Gr. 8°. Leipzig, Kliitzsch. ..tt 1,25. 

- Die Lichtiitber-Hypothese zur Erkliirung der Entstehung der Naturkrafte, 
der Grundstoffe, der Kiirper, des Bewusstseins und der Geistesthatigkeit 
des Menschen, naturwissenschaftlich begriindet und gemeinfasslich darge
stellt. 3. Auf!. Gr. 8°. Leipzig. Kliitzscb. .R 2. 

- Abschluss del' Lichtiither-Hypothese zur Erklal'ung del' Entstehung del' 
Natnrkrafte, der Grundstoffe, der Kiirper, des Bewusstseins und der Geistes
thiitigkeit des Menscben. Gr. 8u. Leipzig, Kliitzsch. .R. 2. 

Tyndall, J.. Elektriscbe Erscbeinungen und TheOl·ien. Kurzer Abriss eines 
Cursus von 7 '" orlesungen. SO Wi en, Hartleben. Geb ... 4/ 1,SO. 

- Vortrage iiber Elektricitat. 8°. Wien, HartJeben. .,(t 2,25. 
Uhland, W. H., Das elektriscbe Licht line] die elektrische Beleuchtung. 

~J. und 10. Liefg. Gr. 8). Leipzig, Veit & Co. - II. u. 12. Liefg. 11 SO ~. 

'J Teehn.-rhern. Jahrb. 1883, 4~4. 
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Urbanitzky, A., Ritter v., Die Elektricitat im Dienste derMenschheit. 7. bis 
9. Liefg. Gr. 8. Wien, Hartleben. 11 60 ,~. 

Veyif,er Malberg, A. v., Ueber die Einheit aller Kraft. Eine Abhandlung. 
Gr. 8. Wien, Seidel & Sohn. .b 5. 

Vogel, J., Das }Iikroskop und die wissenschaftliche Methode del' mikroskopi
schen Untersuchung in ihrer verschiedenen Anwendung .. 4. Auff. neu 
bearb. von O. Zacharias. 1. Lfg. Gr. 8. Leipzig, Denicke. .J( 1. 

Zenger, K. W., Die Spannungs-Elektricitat, ihre Gesetze, Wirkungen und 
technischen Anwendungen. 8°. Wien, Hartleben. .Ji 3. 

II. Chemie. 
II. AnEKctEBA, OpraHIl'IeCKalI XIIMill, RieB'b, 1884. Kl. 8°. 516 S. 

Soweit das dem Referenten nicht sehr vertraute Idiom es ihm ermiig
Iicht hat, in das Verstandnis des Buches einzudringen, hat er den Eindrock 
ge,wonnen, dass diese organische Chemie des Herrn .AlerJ;eje{f, wie nicht 
anders zu erwarten, viillig auf dem Boden der modernen Chemie steht. 
Aren4t, Rudolf. Grundziige der Chemie. Mit 181 Holzschnitten. Hamburg 

und Leipzig, Leopold Voss, 1884. 80 • 238 S. .tt 2. 
Arendt, Rudolf. Leitfaden fiir den Unterricht in del' Chemie. Mit 85 Holz

schnitten. Hamburg und Leipzig, Leopold Voss, 1884. 80 • 86 S. .It 0,80. 
Von diesen Biichern ist das eine fiir den Gebrauch an mittleren, das 

andere fiir den an hiiheren Schulen bestimmt. Die vortreffliche streng induc~ 
tive Methode *), nach welcher die friiheren Lehrbiicher von Arendt abgefasst 
worden sind, finden wir auch in den obigen kleineren Werken wieder. Riel' 
tritt die seltene Begabung des Herro Verf., seinen Gegenstand klar und 
logisch dem Verstandnis des Schiilers darzubieten, womiiglich noch starker 
hervor, als in seinen ausfiihrlicheren Buchern. Die Bediirfnisse seiner Schiiler 
genau kennend und mit voller Hingebung an die Sache hat del' Herr Verf. 
besondere Sorgfalt damuf verwendet, alles, was fiir den Unterricht an der
artigen Lehranstalten nur irgendwie entbehrlich ist, auszuscheiden, 0 h n e 
doch dadurch den logischen Zusammenhang des Ganzen zu 
schadigen. Hierdurch ist es miiglich geworden, den Umfang des Lehrstoffs 
del' Anorganischen Chemie auf ein ausserst geringes Maass zu reduciren, 
so dass die Moglichkeit gewonnen wurde, in beiden Werken ausserdem noch 
einen Abriss der Organischen Chemie zu geben, zugleich mit Ansblicken 
auf die Technische und Physiologische Chemie. 

Die sehr schonen Illustrationen sind weit davon entfemt, nul' eine vage 
Vorstellung des Dargestellten zu geben, sondem sie trag-en wesentlich zu 
einem genauen und griindlichen Verstandnis bei. Es ist sehr zu wiinschen, 
dass diese vortrefflichen Biicher in keiner del' Lehranstalten, fiir welche sie 
bestimmt sind, fehlen: Lehrer und Schiiler werden den grossten Nutzen 
durch den Gebrauch derselben haben. 
Bernard's, J., Repetitorium del' Chemie. 1. '1'hl. Anorganische Ghemie. 

2. Auff. Bearb. Yon J. Spennrath. So. Aachen, Mayer . .4 2,80. 
Bonnet, A., Guide pratique des manipulations simplifiees de physique et de 

cbimie. In_SO. 97 p. avec 100 fig'. demonstratives. Lyon, impr. Pitrat 
aine. 

') 'l'ecbn.-chem. Jahrb. 1883, S. 426. 
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Clarke, F. W, The elements of chemistry. 12°. N ew-York. sh. 6. 

Clerc, A., Physique et chimie populaires iIIustnles. 1 serie. Livr. 1 it 5. 
In - 8 0. p. 1 it 40. Paris, Rouff et Co. La Livr. it 10 e. 

Debray, H., et A. Joly, Cours de ehimie. 4 edit. T. 1: lHetalloldes, notes 
et problemes. In-8°. 665 p. avec 183 fig. et 3 pI. Paris, Dunod. 

])itte, Alfred, Traite elementaire de Chimie fondee sur les prineipes de la 
thermoebimie. Paris, Dunod, 1884. RI. 8°. 297. S. 5 Frcs. 

Dies Werk nimmt unter der iibergrossen Zahl del' kleineren Lehrbiieher 
del' Cbemie einen hervorragenden Platz ein. Die Mehrzahl derselben giebt 
eine Aneinanderreilnmg ehemischer Thatsaehen, die in althergebrachter Weise 
gruppirt werden, so dass die lHeinung des Schiilers, die Chemie sei nul' Ge
daehtnissache, sehr begreiflich erscheint. Durell das Studium des Ditte'sehen 
Buches abel' lernt er das geistige Band kennen, welches die auswendig zu 
lernenden Formeln und Thatsaehen zusammenhalt, die allgemeinen Gesetze, 
von welchen die Eigenschaften der Rorper, deren Darstellungsweise und Re
aetionen abhangig sind. Wenn wir die neueren kurzen Lehrbiicber del' Cbemie 
durehsehen, so finden wir, dass selbst in den besseren (die nicht immer die 
verbreitetsten sind) die vornehmsten Gesetze, die uns Aufschluss iiber das 
eigentliche Wesen del' Chemie, uber die Affinitat geben, die thel'moebemischen, 
entweder ungebuhrlich vernachHissigt, oder garnicht erwahnt sind. Das 
Berthelot'sche Princip del' griissten Arbeit lehrt uns nieht allein die Reactionen 
erklaren, sondei'll auch sie voraussehen, im voraus mathematisch genau zu 
bereebnen, was geschehen wird, wenn zwei oder mehr Rorper untcr be
stimmten Bedingungen zusammengebracbt werden. Die Gesetze del' Disso
ciation und del' Zersetzungen ermiiglichen es sehr oft vorauszuseben - selbst 
ohne ein Experiment zu machen - wesbalb diese Reaction bestimmt ein
treffen wird, weshalb jene unmoglich ist. 

Das Buch des Herrn Ditte zeigt dem Scbuler, wie die besonderen Tbat
sachen von den allgemeinen Gesetzen abhangen, wie jene durch diese unter 
einander verknupft werden. Dabei ist dassel be ganz elemental' gehalten und 
zeichnet sich durch eine bewunderungswurdige Rlarheit aus. Es geht von 
den allereinfachsten Beobachtungen aus und schreitet allmalig weiter zu den 
zusammengesetzteren. Ueberall sind die thermischen Daten angegeben, deren 
Wichtigkeit aufs eindringlichste dem Schiiler gezeigt wird. Mehrere Tabellen 
am Schluss des Buches enthalten die hauptsachlichsten thermochemischen 
Zahlen, die jeden Augenblick von dem Schiiler nachgesehen werden miissen, 
wenn er sich Rechenschaft von den zu studirenden Reactionen geben will. 

Man glaube nicht, dass dieser grosse Nachdruck, der auf die Thermochemie 
gelegt w!rd, nur das Begreifen del' theoretischen Chemie fordere, nein, auch 
fur die technische Chemie ist dieser Wissenszweig von fundamentaler Wich
tigkeit. An den Herausgeber dieses Jahrbuchs sind schon wiederholt Anfragen 
gerichtet worden, die mit Hilfe del' Thermochemie leicht und sichel' beantwortet 
werden konnten. Das muss ihn darin bestiirken, das Studium dieses noch 
durchaus nicht anerkannten, ja oft verkannten Zweiges del' Chemie auf's 
dringendste zu empfehlen. Es giebt kein Elementarbuch, welches in gliick
lieherer Weise gleich beim Eintritt in die Chemie die tbermischen Verhaltnisse 
klar legt, als dies kleine Werk von Ditte. Auch sonst zeichnet es sich durch 
originale zweckmassige Anordnung und vortrefflicbe Auswahl des theoretiseh 
und praktiseh wichtigen Stoffes aus. Es ist zu, wiinschen, dass das Werk 
durch eine gute Uebersetzung auch in Deutschland allgemein bekannt werde. 

Encyklopiidie der Naturwissenschaften. Breslau, Ed. Trewendt; 11 Lieferung 
3 vtt. 
Biedermann, Jahrbnch VI. 33 
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Von den wahrend des Berichtjahres erscLienenen Lieferungen seien fol
gende namhaft gemacht. 
Handworterbuch der Mineralogie, Geologie und Palaontologie, 6. und 

7. Lieferung. 
Den Chemiker werden besonders die Artikel "Isomorphismus" und "Ki~e" 

von Kenngott, "Kohlenbildung in den verschiedenen geologischen Epochen" 
und "Kreidesystem" von Rolle, "Krystalle" und "Krystallographie" von 
Kenngott interessiren. 
Handworterbuch der Chemie. Herausgegeben von A. Ladenburg. Bd. II. 

657 S. 
Der zweite Band ist vollendet. Derselbe enthiilt die Artikel "Antimon" 

bis "Chloral". Es ist wol nicht niitig, die einzelnen Artikel und deren Ver
fasser aufzuzahlen; ein jeder der letzteren ist bemiiht, seine Arbeit voll
stiindig, iibersichtlich und der heutigen Wissenschaft entsprechend herzu
stellen. Besonders aufmerksam gemacht sei indeMlen auf die theoretischen 
Abhandlungen Ladenburg's "Aromatische Verbindungen" und "Atomtheorie". 
Ein auch in weiteren Kreisen, als in denen der Chemiker, lebhaftes Inter
esse beanspruchender Artikel ist der iiber "Chemie", welcher aus der :Feder 
eines ausgezeichneten Philologen, des Herm Prof. G. Hoffmann in Kiel, 
stammt. 
Encyclopedie chimique, publiee sous la direction de E. Fremy. Paris, Dunofl. 

Mit hiichst lobenswerter Raschheit schreitet dieses monumentale Werk 
seiner Vollendung entgegen.*) Der Raum gebricht uns, um die ausgezeich
neten Arbeiten nach Verdienst zu wiirdigen, wir miissen uns auf folgende 
kurze Notizen iiber das wiihrend des Berichtsjahres Erschienene beschranken. 
Tome II. ~retalloides. Ire section. CVIII. u. 726 S. 

1m Folgenden geben wir eine Uebersicht des Inhalts dieses Bandes. 
1. Frerny, Nomenclature chimique. Zugleich eine Gruppirung und Ein

teilung der chemischen Verbindungen. 
2. Urbain, Determination des equivalents. Auch die seltneren Elemente 

sind beriicksichtigt, und die Versuche der verschiedenen Forscher sind 
heschrieben und kritisch beleuchtet. 

3. Gaudin. Notation atomique. Dies ist eine Concession an die ato
mistische Schreibweise, die bei del' grossen Verbreitung der letzteren 
unabweislich war. Zum Schluss werden die Einwurfe Berthelot's gegen 
die Atomtheorie aufgefiihrt und diese wird als eine Theorie der Sprache, 
nicbt der Thatsachen hingestellt. 

4. Urbain, Oxygene. Geschichte, Eigenschaften, Darstellung, analytische 
Charakteristik, natiirliches V orkommen, Ozon sind ausfiihrlich abge
handelt. 

5. Lemoine, Azote. 
6. Urbain, Air atmosperique. Die neueren Untersuchungen von Pasteur, 

Reiset, Muntz, und Aubin sind mitgeteilt. 
7. Gmtdin, Hydrogene. Eine erschopfende und interessant geschriebene 

Monographie. 
8. Bourgoin, Eau. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des 

Wassers, die Mineralwasser und in grosser Ausfiihrlichkeit die qualita
tive und quantitative Wasseranalyse werden beschrieben. 

9. Bonrgois, Eau oxygeru!e. In Riicksicht auf die jetzt stattfindende Dar
stcllung des W ssserstoffsuperoxyds im Grossen ein wegen seiner Griind
lichkeit und der Litteraturnachweise willkommener Artike!. 

') Techn.-chem. Jahrh. 1883, S. 430; 1884, S. 55:!. 
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10. Gaudin, Composes oxygenes de l'azote. Enthiilt die Geschichte des 
Stickoxyduls, Stickoxyds, salpetrigen S., Untersalpeters., Salpetersaure
anhydrids, Salpetersaure und Untersalpeters1i.ure (N06), mit Anfiihrung 
aller betreffenden Litteraturstellen. 

11. Urbain, Ammoniaque. Darstellung und Anwendung des Ammoniaks 
(Carrtfsche Eismaschine) und des Hydroxylamins sind beschrieben. 

12. Jolly, Cblore, Brome, Jode, Fluor. Auch diese Artikel gereichen der 
Encyklopadie zur Zierde. 

Tome II. lIIetalloides. 2 e section. 1 e1' fasc. 568 S.; 2 e fasc. 498 S. 
Diese Abteilung enthalt: 1. Margottet, Soufre; 2. DeI'S., Selenium; 

3. DeI'S., Tellure; 4. Lemoine, Phosphore et ses composes; 5. Urbain, Ar
senic; 6. Ogier, Carbone; 7 . Joannis, Cyanogime. - Soweit dem Ref. das 
Studium diesel' Aufsatze bis jetzt moglicb geworden ist, bat derselbe die Ueber
zeugung gewonnen, dass sie auf der Hohe del' heutigen Wissenschaft stehen. 
Die Rande weisen viele n e u e lIIustrationen auf. 
Tome II. lIIetalloides. L. Bourgois. Reproduction artificielle des mineraux. 

8°. 240 S. fl'. 15. 
Dies Werk iiber die wichtige Anwendung del' synthetischen Chemie auf 

die Mineralogie ist dem heutigen Stande unserer Kenntnisse gemas verfasst 
und nimmt neb en den bekannten Werken iiber lIfineralchemie (z. B. Fouque
Levy) *) einen verdienstvollen Platz ein. 
Tome II. lIIetalloides. Stanislas Meunier. Mehlorites, 8°. 632 S. fl'. 25. 

Einer der ersten Kenner dieser kleinen kosmischen Massen bietet uns 
hier eine ausfiihrliche Monographie iiber die Meteoriten dar. Dieselben wer
den darjn einer chemischen, mineralogischen und geologiscben Untersuchung 
unterzogen; und wir lernen, dass die Analogie ihrer Zu;;ammensetzung mit 
der unserer Erde sich sogar auf die verschiedenen geologischen Gesteinarten 
erstreckt. Das Buch ist reich mit Heliograviiren nach mikroskopischen Diina
schliffen ausgestattet. Ob sein Platz in del' Abteilung "Metalloide" del' 
Encyklopadie grade del' ricbtige ist, wollen wir dahin gestellt sein lassen. 
Tome III. Metaux. Nivoit et Margottet. Barium, Strontium, Calcium, Mag-

nesium et Aluminium. 8°. 268 S. 
Diese Aufsatze miissten unseres Erachtens ausfiihrlicher sein. Von den 

zahlreiehen neueren Darstellungen z. B. des Strontians aus Coelestin und 
Strontianit, des metallischen Magnesiums und Aluminiums find en wir nichts. 
Besonders in den ersten drei Aufsatzen ist eine gewisse Oberfliichliebkeit in 
del' Benutzung del' Litteratur des letzten Decenniums niehl. zu verkennen. 
Tome III. Metaux. De Forcrand et Villiers. Lithium et Ammonium. 80• 

150 S. fl'. 10. 
Beide Aufsatze zeiehnen sicb durch grosse Vollstandigkeit aus. In del' 

Abhandlnng' des Herm Villiers ist die Ammoniumtbeorie in sebr ausfiihr
lieher und anziehender Weise historisch und kritisch entwickelt. 
Tome Ill. Metaux. Cleve, Lecoq de Boisbaudran et Sabatier, GlueiniuUl, 

Zirconium, Thorium, Cerium, Lallthane, Didyme, Samarium, Decipium et 
Terbium, Yttrium, Holmium, Thulium, Ytterbium, Scandium, Gallium et 
Indium. 8°. 260 S. fl'. 18. 

Von diesen Erdllletallen sind Beryllium und Zirconium, sowie selbst
verstandlich die Cerit- und Gadolinitmetalle von Herm Cleve, Gallium ebenso 
selbstverstiindlich von Berm Lecoq de BoiBbaudran, Tndium von Harm Sa-

') Tecllll.-cllem. Jallrh. 1884, r.74. 

33'" 
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batier behandelt. Diese Aufsatze sind von grosser Wichtigkeit fur den Che
mike)', da grade die genannten A utoritaten aile Kenntnisse iiber die erwahn
ten Metalie, die Niemandem vertrauter sein kiinnen als ihnen, einheitlich zu
sammengefasst haben. So haben wir zum ersten Male in einem Lehrbuche 
sichere Angaben iiber das Didym, denn bis 1883 hat man immer mit Didym
veroindungen zu thun gehabt, die durch Samarium verunreinigt waren. 

Tome III. Metaux. 9 e Cahier. Joannis et Moissan, Fer et Chrome. 80 • 

544 S. 
Beide Metalle, Eisen und Chrom, sind von rein chemiscbem Standpunkte 

aus behandelt worden, wah rend del' technische mehr zuriicktritt. Herr Joannis 
ist del' Verfasser del' Abbandlung iiber das Eien und dessen Verbindungen. 
Dieselbe handelt von den physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
Eisens, seinen Legirungen, Oxyden, Salzen und iibrigen Verbindullgen, der 
Analyse, und schliesst mit der Chemie des Stahls und Gusseisens. Del' gut 
geordnete Inhalt giebt unter gewissenhafter Litteraturangabe von allen Ver
bindungen u. s. w. Rechenschaft. lI1it einer gewissen Vorliebe sind die 
krystallographischen Eigellschaften del' zahlreichen eisenhaltigen Mineralien 
hervorgeboben; dagegen vermissen wir leider die schonen Untersuchungen 
von F. C. G. Muller iiber die Gaseinschliisse im Eisen und Flussstahl und 
die Liisung von Wasserstoff durch Eisen, Arbeiten, die doch nicht nul' fiir 
die technische, sondern auch fiir die reine Chemie des Eisens von Bedeu
tung sind. 

Herr Moissan, del' seiber zahlreiche Arbeiten iiber die Chemie des 
Chroms und seiner Verbindungen veriiffentlicht hat, war sicher die geeignetste 
Persiinlichkeit fiir die Bearbeitung des Capitels iiber Chrom, und wir kiinnen 
uns darauf beschranken, zu versichem, dass er seine Aufgabe in vollendeter 
Weise gelost hat. 

Tome III. ~Ietaux. 11 e Cabier. Ditte et Guntz, Uranium, Etain et Anti

moine. 445 S. 
Das Uranium ist von Herm Ditte abgebandelt. Das Capitel lasst an 

A usfiihrlichkeit nichts zu wiinschen iibrig. Mit einer gewissen Vorliebe sind 
die Einwirkungen des Lichtes auf die Uransalze beschrieben, was gewiss 
Vielen sehr erwiinscht ist. Ausser del' Phosphorescenz, der Fluorescenz und 
den Spectren sind auch die Anwendungen der Uransalze in del' Photographie 
besprochen. - Auch der Artikel Zinn stammt aus der Feder des Herrn 
Ditte, del' auf diesem Gebiete, wie auf dem des Urans verschiedene Origi
nalarbeiten ausgefiihrt hat. - Herr Guntz hat die Chemie des Anti m 0 n's 
bearbeitet. Auch dieser Aufsatz ist, wie die vorigen, erschiipfend und mit 
einer grossen Zahl von Litteraturan!!aben verseben. Die thermischen Ver
baltnisse sind iiberaIl, ihrel' Wichtigkeit entsprechend, erwabnt. 

Tome V. Applications de Chimie )norganique. Ire Section: Produits chi
miques. 8°. 219 S. fro 15. 
Del' Band enthalt: 1. Fremy, Generalites; 2. J. Kolb, Chlorure de Chaux; 

3. Nivoit, Gisement de Phosphate de Cbaux; 4. J. Kolb, Phosphates et 
Superphosphates; 5. Pommier, Sulfate d' Alumine; 6. Pechiney, Chi orates. 

Herr Fremy bringt seine technisch-chernischen Arbeiten zurn Abdruck. 
Drei Abhandlungen beziehen sich auf die hydraulischen Mortel und Cemente. 
Es ist sehr niitzlich, dass dieselben den Arbeitern auf diesem jetzt lebhaft 
beackerten Gebiete ins Gedachtnis zuriickgerufen werden. Die iibrigen Ab
handlungen betreffen die Schwefelsaurefabrikation, die Condensation des 
Salzsauregases, die Metallurgie der Pyritriickstande, die Regeneration des 
Manganoxyds (Darstellung von Ferromangan), die Sodafabrikation nach Leblanc, 
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die Fabrikation der Posphorsaure, einen Diingerextract (Kalium-Ammoniak
Phosphate), die Textilfasern, die Glasindustrie (Raffinirung, Wasserglas, Iri
sirendes Glas), kiinstliche Darstellung des Korunds und Rubins und das 
A venturinglas. 

Der Name des Herrn Kolb ist in der chemischen Grossindustrie zu 
bekannt, als dass es notig ware, die Vortrefflichkeit seiner Arbeiten hier 
besonders hervorzuheben. Der Professor der Geologie, Herr Nivoit, hat eine 
fiir die Diingerfabrikation sehr wichtige Abhandlung geschrieben. Die beiden 
letzten Aufsalze hatten wol etwas mehr den auf den betreffenden Gebieten 
gemachten Neuerungen Rechnung tragen miissen. Uebrigens sei hervor
gehoben, dass Herr Pechiney das in Salindres ausgeiibte Verfahren zur 
industriellen Darstellung von Natriumchlorat heschreibt. 
Tome V. Applications de Chimie inorganique. Duquesnay, Mortiers et 

Ciments. So. 186 S. fro 11. 
Iier Herr Verfasser beschreibt die natiirlichen Kalksteine, den Kalk, 

Cement, Mortel, (:as Brennen der Kalksteine, die Fabrikation del' hydrauli
schen Kalke, del' Cemente, der Puzzolane und Mortel, die Analyse nnd me
chanische Priifung der Cemente. Ein Abschnitt cnthalt die Theorien liber 
das Festwerden del' Camente nnd 'Mortel; die letzten beiden Capitel handeln 
von den kiinstlichen Steinen und vom Gips. In dem Abschnitt iiber die 
Brenniifen wird der deutsche Cementfabrikant nwnches Neue finden. 
Tome V. Applications de Chimie inorganique. Gruner et R08wag. Cuivre. 

8°. XXXVII und 379 S. 
Der Anfang des Werkes und die allgemeine Einleitnng des Stoffes in 

1. Eigenschaften des Knpfers; 2. Kupfererze; 3. Behandlnng der Knpfererze 
anf trocknem Wege, 4. Desgl. anf nassem Wege, riihrt ans der Feder Gru
ner's, des ohne Zweifel competentesten Kennel'S nnter den franzosischen 
Metallnrgen. Nach dem Tode des beriihmten Gelehrten hat Herr R08wag, 
Berg- und Hiitteningenieur, das Werk vollendet. Dieser hatte ausser del' 
Fort,etzung der Arbeit auch dIe Aufgahe zu erfiillen, das Capitel iiber die 
Behandlnng der Knpfererze anf nassem Wege zu vollenden. Gruner hieJt von 
diesen Methoden nicht vic I und hatte sie mit ein paar Worten abgethan. 
Ferner hat Herr R08wag die aIJalytischen Verfahren der Kupferhiitten be
schrieben. Seine Arbeit, welche den grossten Teil des vorliegenden Bandes 
ausmacht, ist mit gro~ser Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis verfasst, 
sie nimmt einen ehl'envollen und ebenbiirtigen Platz ein neben den von G1'uner 
verfassten A bschnitten. 

Tome V. Applications de Chimie inorganique. R08wag, Desargentation des 
minerais de plomb. 8°. XXXVIII und 382 S. fl'. 25. 

In diesem Buche ist mit derselben Gewissenhaftigkeit, wie die Metal
lurgie des Knpfers in dem vorigen, die Entsilbernng des Werkbleis behan
delt. Der Herr Verfasser hat auf diesem Gebiete selbst grosse Erfahrnngen 
gesammelt. Dabei benntzt er sorgfiiltig die einschlagige Litteratur, be son
del'S auch die Berg- und Hiittellmanllische Zeitung-. Die Entsilbernngs
processe teilt er ein in Treibarbeit, Feinung durch Krystallisation (Pattin
soniren) und Zinkverfahren. Der Entsilbernng mittelst Zinks in seinen ver
schiedenen Modificationen, besonders mit Regenirnng derselben, wird ihrer 
Bedeutung gemas der grosste Teil des Bnches gewidmet. 

Tome V. Applications de Chimie inorganique. VioUe, Eclairage electriqne. 
So. 190 S. f1'. 9. 
Das reich illnstrirte Werk giebt eine iibersichtliche Darstellung der Elek

tricitiitsgeneratoren und del' verschiedenen Bogenlicht- und Gliihlicht-Lam-
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pensysteme. Es ist besonders das von der PariseI' elektrischen Ausstellung 
dargebotene Material verarbeitet. 
Tome VII. Chimie organique III. E. Bourgoin. Aldehydes, 1 el' fascicule. 

8°. 461 S. 
Der Herr Verf. teilt seinen Gegenstand in fiinf Abteilungen: 1. Eigent

liche Aldehyde, Abkiimmlinge der primaren Alkohole; 2. secundare Aldehyde 
oder Acetone, Abkiimmlinge del' secundaren Alkohole; 3. Carbonyle, Ab
kiimmlinge der unvollkommenen (ungesattigten) Alkohole, wie z. B. Campher; 
4. Chinone, Abkommlinge der Phenole; 5. Gemischte Aldehyde (solche, die 
noch alkoholische Hydroxylgruppen enthalten), Abkommlinge del' mehrato
migen Alkohole. - Das vorliegende Heft enthalt in ausfiihrlicher Weise 
und in guter Uebersichtlichkeit die Chemie der eigentlichen Aldehyde und 
der Acetone, sowie der Verbindungen der Aldehyde mit den Alkoholen, der 
Acetale. Nur selten ist neben den in Frankreich gebrauchlichen Aequiva
lentformeln auch die atomistische Bezeichnung angege ben. U e brigens lasst 
die Vollstandigkeit nichts zu wiinschen iibrig. 
Tome X. Applications de Chimie organique. Camille Vincent. Industrie 

des produits ammoniacaux. 8°. 121 S. 
Der Herr Verf. giebt in anziehender'W eise einen Ueberblick iiber die 

Ammoniakindustrie. Zunachst wird die Gewinnung des Ammoniaks aus den 
stadtischen Abwassern beschrieben, dann die aus dem Gaswasser, in einem 
anderen Capitel die aus den Knochen, den stickstoffhaltigen Abfallen, del' 
Riibenschlempe und dem Torf. Sodann wird die Fabrikation des Salmiak
geistes, des Salmiaks, des Ammoniumphosphats und -Carbonats und im letzten 
Capitel die Wiedergewinnung des Ammoniaks aus den Laugen del' Ammoniak
sodaindustrie besprochen. Besonders die Verfahren, die in den zahlreichen 
in und bei Paris befindlichen Fabriken zur Verarbeitung stickstoffhaltiger 
Stoffe eingeschlagen werden, sind sehr anschaulich geschildert. Es wiirde 
dem Buche indess sehr zum Vorteil gereicht haben, wenn del' Verf. die 
Ausziige aus den Deutschen Patentschriften consultirt hatte. Von den wich
tigen Arbeiten Grouven's z. B. wird nichts gesagt; die vielen Versuche und 
Verfahren zur Gewinnung des Ammoniaks aus den Hochiifen und Coksiifen, 
sowie zur Umwandlung des atmospharischen Stickstoffs in Ammoniak werden 
nUl' gam nebenbei erwiihnt. 
Tome X. Applications de Chimie organique. Girard et Pabst. Mutieres 

colorantes, serie aromatique, 2 e cahier. 8°. 102 S. 6 fl'. 25 c. 
Dies Heft behandelt in ausfiihrlicher Weise die Azofarbstoffe. Es bildet 

den Beginn des zweiten Bandes der aromatischen Korper und deren An
wendungen. Del' erste, die Fabrikation del' Rohmaterialien und sich davon 
ableitender Farbstoffe enthaltend, soll demnachst erscheinen. Wir behalten 
uns eine ausfiihrliche Besprechung bis dahin VOl', dass das Werk vollstandig 
erschienen ist. 
Franchimont, A. P. N. Beginselen def Chemie. Eerste Deel: Anorganische 

Chemie. Tiel. Campagne & Zoon 1884. 8°. 220 S. 2,20 fro 
Der Herr Verf. hat in diesem Heft eine fiir mittlere Schulen bestimmte 

elementare Behandlung der .Metalloide (Wasserstoff und Halogene, Sauerstoff, 
Schwefel, Stickstoff, Phosphor, Arsen, Antimon, Wismut, Bor, Kohlenstoff, 
Silicium und Zinn) gegeben. In verstandiger Weise ist das minder Wichtige 
bei Seite gelassen, so dass das Buch im Ganzen seinem Zwecke wol ent
sprechen mag. Freilich mochte unseres Erachtens fiir die Kreise, an welche 
del' Autol' sich richtet, eine etwas griissere Ausfiihrlichkeit in Bezug auf die 
technische Darstellung und Anwendung del' Korper wol am Platze sein. Von 
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del' Illustration ist ein sehr sparsamer Gebrauch gemacht, da, wie del' Herr 
Verf. angiebt, die chemischen A pparate sehr einfach sind und die A bbil
dungen der nieht mehr in Gebrauch befindlichen nicht allein keinen Nutzen, 
sondel'll Verwirrung stiften. Damit ist allerdings gegen die A bbildung be
wiihrter und haufig angewandter Apparate nichts gesagt. 

Gabba, L., Trattato elementare di chimica inorganica ed organica. 16°. 
}Iilano. Wallardi. L. 5. 

Greene, W., Lessons in chemistry. 12°. Philadelphia. sh. 6. 
Grimaux, E., Introduction it !'(,tude de la chimie. Theories et notations cbi

miques. In - 18 jesus. IV - 248 p. Paris, Dunod. 
Hands, T., Numericctl Exercises in Cbemistry. Cr. - 8 u. 86 p. London, Low. 

2 sh. 6 d. 

Hausknecht, Otto. Lehrbuch del' Cbemie und cbemiscben Tecbnologie fiir 

Real-Gymnasien, Oberreal- und Gewerbesebulen. Hamburg und Leipzig, 
Leop. Voss. 1883. 8u. XV und 469 S. utt 4.50. 

Ein erfahrener Lebrer hat dies Bueh gescbrieben und in leicbt fasslicher 
Weise den genannten Scbulen das Wissenswerteste iiber die chemiscben 
Gesetze und Thatsacben dargeboten. Auch wird del' Schtiler auf den Zu
sammenbang der Cbemie mit der Physik an geeigneten Stellen aufmerksam 
gemacht und auf das Grundprincip del' Erhaltung' der Energie hingewiesen. 
In den beiden ersten Teilen, riel' unorganischen und organischen Chemie, 
sind rlie neueren Ergebnisse del' wissenschaftlicben Forschung' hinreichend 
beriicksichtigt. In geringerem 1Iaasse ist dies in dem rlritten Telle, riel' 
cbemischen Technologie, in Bezug auf die teehniseben Fortschritte der Fall. 
Die beschriebenen und gezeicbneten Apparate und Fahrikanlagen sind haufig 
veraltet. ,Mit den betreffenden Illustrationen vor Augen wird ein Schiiler in 
einer Leucbtgas- oder Zuckerfabrik sich nicbt zurechtfinden konnen. Dass 
die Zuckergewinnung aus Melasse in sechs Zeilen mit Erwahnung der Osmose 
unrl Elution abgethan wi I'd, ist in Anbetracht del' Wichtigkeit dieses lnrlustrie
zweig-es entschieden zu wenig. In del' Photograpbie ist von dem Emulsions
verfahren nichts gesagt u. s. w. 

Riihmend verdient hervorgehoben zu werden, dass in einem Anhang 
ausser der Maassanalyse auch die Grundlehren der Thermocbemie Platz ge
funden haben. Es ist dies unseres Wissens das erste Mal, dass in einem 
deutschen kleineren Lehrbucbe diese wichtigen Lebren erortert werden (frei
lich recht kurz), und hoffentlich wird dies dazn beitragen, dass die Bedeutnng 
del' noch immer viel zu sehr vernachlassigten Thermochemie seitens des wissen
schaftlichen und technischen Chemikers richtiger gewiirdigt werde. 

Hoff, J. H. vnn't, Etudes de dynamique chimique. Roy - 8 u. IV - 215 p. 
Amsterdam, Miiller &. Co. utt 4. 

Hosaeus, A., Grundriss del' Chemie. 3. Aufl. Gr. 8°. Hannover, Hahn. 
utt 3,20. 

Houston, E. J., The Elements of Chemistry. 'For the use of Schools, Aca
demies and Colleges. 12 u. Pbiladelpbia. 7 sh. 6 d. 

Kemp, W. J., Chemical Tables for Elementary Students. Adapted to the 
New Syllabus of tbe Science and Art Department. 12 u. 32 p. sewed. 
London, Simpkin. ./It 1. 

Kolbe, Berm. Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. Braunschweig. 
Vieweg & Sohn. X VI und 864 S. 8°. ,J/, 8. 
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Die neue Auflage dieses Lehrbuchs ist gegeniiber der ersten nur weuig 
geandert; in der Anordnung und den theoretischen Erorterungen gar nicht. 
An letzteren Aenderungen vorzunehmen, war in der Tat keine Veranlassung. 
da sie in ihrer klaren logischen Entwickelung uniibertrefflich sind. W 01 
ware hier u. E. eine Vermehrung am Platze gewesen. In dem ganzen Buche 
wird namlich kein Wort iiber thermochemische Erscheinungen gesagt; und 
doch werfen die Warmeausserungen bei chemischen Processen, iiber welche 
jetzt ein so grosses thatsachliches Material vorliegt, ein helles Licht auf die 
bisher so rathselhaften Affinitatskrafte. 

Die thatsachlichen Angaben in dem Lehrhuche sind, wie es scheint, 
sorgfaltig revidirt worden. Einiges hatte bei der Bearbeitung wol noch be
riicksichtigt werden konnen. So hat sich aus den Untersuchungen von 
1lfoisson ergeben, dass die durch Chromsaure und Wasserstoffsuperoxyd her
vorgerufene Blaufiirbung weder durch Reduction noch durch Oxydation her
vorgerufen wird, sondern die Folge der Bildung einer Verbindung von Chrom
saureanhydrid mit Wasserstoffsuperoxyd ist. 

Als ein ~rangel will es uns erscheinen, dass der Verfasser nur wenig 
Riicksicht auf das analytische Verhalten der Korper genom men hat. Von 
den qllalitativen Reactionen werden nur wenige, von den Bestimmungsmetho
den gar keine mitgetheilt; bei einigermaassen seItenen Metallen (z. B. Cad
mium) wird weder iiber diese noch iiber die qualitative Erkennung etwas 
gesagt. Der Verfasser ist zwar der Ansicht, ein Lehrbuch diirfe nicht zu 
viel enthalten; in Bezug auf die Analyse hat er die Grenzen aber zu enge 
gesteckt. 

Die befremdlich klingenden Ausdriicke E i sen ide und E i sen ii r e, 
Quecksilberide und Quecksilberiire u. s. w. sind von der vorigen 
Auflage her beibehalten worden, eine unserer ~reinung nach unschone Deutsch
tiimelei, bei der die Endsilben nicht einma~ deutsch sind. 

Die vielen Vorziige des Buches indessen, besonders die lebendige und 
klare Darstellung des Stoffes, . werden demselben dauernd einen hervorragen
den Rang sichern. 

Kolbe, Hermann. Ausfiihrliches Lehr- und Handbuch der organischen Chemie. 
Zugleich als lIf, IV und V Bd. zu Graham-Ottos ausfiihrlichem Lehrbuch 
der Chemie. 2. umgearb. und verm. Auf!. von Ernst v. Mege1·. II. Bd. 
2. Abt. (Scbluss). Braunschweig, Vieweg u. Sobn, 1884. X VIII und 
762-1227 S. Gr. 8u. .it 9,60. 

Mit dieser Lieferung ist E. v. Meyer's Organische Chemie abgeschlossen. 
In derselben sind die aromatischen Korper der grosseren Anzahl nach, die 
Carbonsauren, Ketone. die Oiphenyl-, Oi- und Triphenylmethan-Oerivate, die 
ungesattigten aromatischen Verbindllngen, das Naphtalin, Antbracen, die or
ganischen Schwefel-, Silicium-, Bor- und Metallverbindungell abgehandelt. 
Somit werden in dem Lehrbuch nur diejenigen organischen Verbindungen 
besprochen, deren Constitution und SteHung im System mit mehr oder we
niger Wahrscheinlichkeit bekannt ist. Die meisten Alkaloide und Glukoside, 
iiberhaupt die Korper unbekannter Constitution sind in den Rahmen dieses 
Werkes nicht aufgenommen worden. Wenn nun anch kein vollstandiges Nach
schlagebuch entstanden ist, so doch ein vollstandiges Lehrbuch der eigentlich 
wissenschaftlichen organise hen Chemie, der Lehre von den Affinitatsausse
rungen des Kohlenstoffs. Uebrigens sind die hier fehlenden Stoffe in dem 
vor einigen Jahren berausgegebenen dritten Bande der erst en Auflage von 
Kolbe's organischer Chemie beschrieben. 

Wenn wir nun diese neue Auflage im ganzen noch einmal iiberbJicken, 
so freuen wir uns, sagen zu kiinnen, v. M. hat hier ein Werk gesehaffen, 
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das an nachhaltigem Wert den Durchschnitt der so uberaus zahlreichen che
mischen Lehrbiicher um ein erhebliches iibertrifft. Der Verf. tragt seinen 
Gegenstand nicht nur ausfiihrlich und unter gewissenhafter Angabe der Lit
teratur vor, sondern auch mit Kritik und wissenschaftlichem Scharfsinn. 
Seine Eriirterungen uber die Constitution von Kiirpern und Kiirpergruppen 
- die iiber Benzol, Anthracen, Phenanthren seien besonders namhaft ge
macht - sind logisch durchgefiihrt und zum Teil ganz original; sie regen 
zum Nachdenken und zu weiterem Forschen an, weil sie, fern von allem 
Schematismus, wirklich chemische Gedanken enthalten. Und hierin liegt der 
grosse und dauernde Wert des v. M.'schen Buches, dessen Studium dem fer
tigen Gelehrten nicht minder wie dem Studierenden empfohlen sei. 

Koppeschaar, W. F., Leerbook der chemie en van eenige harer toepassingen. 

1 deal. Anorganische chemie. Metalloiden. 4 druk. Roy - 8°. VIII en 
294 bl. Leiden, Sijthoff. 2 fl. 60 c. 

Laubenheimc7', A., Grundziige der organischen Chemie. 4. (Schluss-) Lfg. 

8u. Heidelberg, Winter. 11 At 4. 
Mann, L., Der Atomaufbau in den chemischen Verbindungen und sein Ein 

fluss auf die Erscheinungen. Gr. 8°. Berlin, Luckhardt. .a 2. 
Mann, L., Die Atomgestalt der chemischen Grundstoffe. Gr. 8u• Berlin, 

Luckhardt. df{ 1,60. 

Zwei etwas phantastische Abhandlungen. 

Medicus, L., Kurze Anleitung zur l\:Iaassanalyse. 2. Aufl. Gr. 8°. Tiibingen, 
Laupp. *) df{ 2,40. 

Meyer, A., Handbuch der qulitativen chemischen Analyse anorganischer und 

organischer Substanzen, nebst Anleitung zur volumetrischen Analyse. 8°. 

Berlin, Gartner. 
Newlands, J., On the discovery of the periodic law, and on relations among 

the atomic weights. i2°. London, Spon. 3 sh. 6 d. 

Odling, w., Chemistry. 12°. 126 p. (Science Primers for the People.) 
London, Ward & Lock. d. 6. 

Ostwald, Wilh. Lehrbuch der allgemeinen Chemie. I. Bd. Stiichiometrie. 

1. lHilfte (Sign. 1-26). Mit 32 Holzschn. Leipzig, Engelmann, 1884. 
416 S. gr. 8°. 

Herr Ostwald, der durch seine Arbeiten uber cliemische Massenwirkung, 
AffiniUit, iiber chemische Dynamik riihmlichst bekannte Forscber, hat es 
unternommen, ein Lehrbuch der allgemeinen Chemie zu schreiben, welches 
den Gegenstand del' sogenannten physikaliscben Chemie nach dem jetzigen 
Stande unserer Kenntnisse systematisch bebandelt. 

Die erste Lieferung derselben enthalt als erstes Buch die "Massenver
hl'tltnisse chemischer Verbindungen". Der Verf. stellt als Gegenstand der 
Cbemie die homogonen Stoffe hin. Aus den Verbindungen und Um
setzungen der homogenen Stoffe entwickelt er die Gesetze der constant en und 
multipeln Proportion en und geht dann, die atomistische Hypotbese als Grund
lage der Chemie stillschweigend voraussetzend, dazu uber, die Atomgewichts
bestimmungen zu erliiutern. Es ist dies mit einem grossen Aufwand rech
nerischen Scharfsinns geschehen. Die Methoden der Atomgewichtsbestimmungen 
sind auf ihren Wert, d. h. ibre moglichen Fehler gepriift, und dann werden 

*) Techn.-chern. Juhrbllcb, 1884, S. 557. 
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die einzelnen Atomgewichtsbestimmungen, vor allem die classischen von Stas, 
einer systematischen Berechnung nach den Lehren der Wahrscheinlichkeits
theorie unterzogen. Diese hiichst verdienstvolle Arbeit ist in der umsichtig
sten Weise ausgeflihrt; denn es geniigt nicht, aus den fiir ein Atomgewicht 
in verschiedenen Versuchen gefundenen Zahlen den Mittelwert mit Rucksicht 
auf die wahl'scheinlichen Febler zu bestimmen, es ist auch die scharfste 
Kritik del' Gute der Methode, der ihr anhaftenden constant en Fehler und 
der zu ihrer Vermeidung getroffenen Maassregeln erforderlich. 

Das zweite Buch hall delt von der Stiichiometrie gasfiirmiger Stoffe. In 
klarster Weise werden die V olumverbaltnisse der Gase und die Avogadro'sche 
Hypothese vorgetragen. Sodann folgen Capitel uber die kinetische Theorie 
del' Gase, die specifische Warme der Gase (mit kurzer aber ungemein klarer 
Entwickelung der mechanischen Warmetheorie) und die optischen Eigen
schaften der Gase. 

Das dritte Buch ist del' Stiichiometrie der Flussigkeiten gewidmet. Es 
handelt von Ausdehnung, Dichtebestimmungen, sodann von den Beziehungen 
zwischen Gas- und Flussigkeitszustand, kritische Temperatur etc., und den 
Volumverbaltnissen fliissiger Stoffe. Letztere beiden Capitel, in deren Be
reich so ausgezeichnete in neuerer Zeit ausgefuhrte Forschungen fallen, wie die 
von Thorpe, R. Schiff, Schroeder u. A., scheinen uns von dem Herm Verf. be
sonders fesselnd und anregend behandelt zu sein. Das Heft schliesst mit einer 
Abbandlung uber Liisungen, speciell die zweifelhaften Kryohydrate. Fur die 
zweite Lieferung wird ausser dem Schluss des dritten Buches die Stiicbio
metrie der festen Kiirper und die Systematik del' Elemente und ihrer Ver
bindungen versprochen. Der zweite Band des Werkes wird der Lehre von 
del' chemischen Energie und del' von den chemischen Kraften (chern. Statik 
und Dynamik) gewidmet sein. 

Wir zweifeln nicht daran, dass jeder Fachmann, jeder Freund der induc
tiven Wissenschaften dies Werk als eine der bedeutendsten Erscheinungen 
der naturwissenschaftlichen Litteratur begrussen wird. Es sei noch darauf 
hingewiesen, dass die }i'orm der Darstellung, die der Herr Verf. gewahlt hat, 
die historisch-kritische, den schwierigen Inhalt des Werkes dem Verstandnis 
des Lesers besonders leicbt zuganglich macht. Diese erzahlende Form der 
Darstellung war urn so eher durcbzufubren, als in diesem Teil der Chemie, 
wie der Herr Verf. bemerkt, die historische Entwickelung der Ideen mit der 
logischen vielfacb zusammenfallt. 

Poire, P., Cbimie. 2 edit. revue et corrigee. In· 8 0. 345 p. avec 178 fig. 
Paris, Delagrave. 

Ralfe, O. H., Clinical Cbemistry: an Account of the Analysis of Blood, 
Urine, Morbid Products etc., with an Explanation of some of the Chemi
cal Cbanges, that occur in the body in disease. 160. Philadelphia. 
7 sh. 6 d. 

Rau, Albrecht, Die Tbeorien der modernen Chemie. Braunschweig, Vieweg & 
Sohn, 1884. XXVI. u. 349 S. gr. 8°. 7 .It. 
Der Verf. hat sich offen bar fiir die Leipziger Kolbensehlage sehr be

geistert. Seine Schrift ist wesentlich eine ubertriebene Lobrede auf den be
ruhmten Professor in Leipzig, dessen Strafpredigten uber den Verfall der 
Chemie ja eine gewisse Anerkennung verdienen und hoffentlich eine heilsame 
Wirkung ausuben, aber oft weit ubers Ziel hinausschiessen. Der Verf. schreibt 
ill dem vorliegenden Hefte uber die dualistische Radicaltheorie von Berzeliu8 
(uber die Entwickelung des Parungsbegriffs), uber die von Frankland zuerst 
erkannte Sattigungscapacitat der Grundstoffe, liber die Typentheorie, tiber die 
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Wertigkeits- und Atomverkettungstheorie; aIles wird nur unter dem Gesichts
winkel betraehtet, den der Standpunkt Kolbe's bedingt. Die Schmahungen, 
mit denen die nicht auf die Worte dieses Meisters Sehwiirenden bedacht 
werden, die libertriebenen Lobeserhebungen, welche jeder Aeusserung des 
letzteren gezollt werden (wenn schon die Ansichten Kolbe's im Laufe der 
Jahre sich auch geandert haben - was ja nur menschlich gerecht ist), stehen 
in keinem Verhaltnis zu der Bedeutung des behaudelten Gegenstandes, und 
wenn auch der Verf. sich seine WafTen von Schopenhauer und Feuerbach 
leiht, seine Streiche fallen doeh nur in die Luft. Es ist nicht zu verkennen, 
dass die Chemie in diesem Jahrhundert Grosses geleistet hat, und zwar mit 
Hilfe von Theorien, die Kolbe, und mit ibm Hr. Rau, aufs bitterste bekampft. 
Die chemiscben Theorien sind das Resultat einer Sum me von empirisch fest
gestellten Tbatsachen. Wenn es auch Kolbe bisweilen gelungen ist, durch 
Deduction aus seiner Theorie eine chemische Thatsaehe riehtig zu prog
nosticiren (bisweisweilen auch nicht - wie z. B. die Existenz isomerer 
Monosubstitutionsproducte des Benzols), seine Theorie ist immer das auf dem 
Wege der Induction gewonnene Ergebnis aus chemischen Beobachtungen, 
ebenso wie seinerzeit die Typentheorie und die Theorie der Atomverkettung. 
Daher, dass sie auf demselben thatsachlichen Boden emporgewachsen sind, 
haben aIle im Laufe der Zeit zur lIerrschaft gekommenen 'l'heorien so viel 
Aehnliehes und Gemeinsames, worliber Hr. R. freilieh hinweg·gebt. Sie stehen 
nicht im Gegensatz zu einander, sondern die eine ist die Erweiterung und 
Lauterung der anderen nach Maassgabe unserer erweiterten Erfahrung. Kolbe, 
der seine Ideen, dem Drange der Tbatsachen nachgebend, mebrfach geandert 
hat, scbreibt jetzt Formeln, die im grossen und ganzen dasselbe besagen, 
wie die der heutigen von ibm und Hrn. R. so heftig befehdet.en "Structur
chemie". Ja man kann sagen, seit Berzelius' Radicaltheorie und der be
rlihmten Abbandlung von Liebig und 'Wohler liber das Benzoyl ist das Wesent
liche in allen tbeoretischen Ansehauungen dasselbe geblieben, selbst die vie! 
gescbmahte 'fypentheorie einbe:;rrifTen, namlich, dass in den chemiscben Ver
bindungell gewisse Atome in naberer Beziehung zu einander steben, als zu 
den iibrigen, dass Atomgruppen oder Radicale existiren, innerhalb welcher 
die Affinitatssphiiren andere Grossen darstellen, als die zwischen (len die 
Gruppen bildenden und den ausserradicalen Atomen. Natiirlich ist es, dass 
man dieser Gruppirung, welche die moclerne Chemie auf die Wertigkeit der 
Elemente zuruckfiihrt, durch graphische Zeichen Ausdruck giebt. Dass das 
Benzol-Sechseek oder -Prisma nur die Affinitiitswirkungen der Elemente, 
welche die Gruppenbildung derselben bedingen, veranscbaulichen und nicht 
die raumliche Lagenmg der Atome darstellen soli, ist so selbstverstandlich; 
trotzdem wird letzterc Absicht von Kolbe den "Structurchemikern" zum Vor
wurf gemacbt, wenn er liber Ausdrucke spottet, wie: "die Metby!seitenkette 
han gt an dem Benzolkern" u. s. w. Nebenbei bemerkt, ist die Kolbe'sche 
"Einschachtelung" des ~Iethyls auch kein sehr geschmackvoller Ausdruck. 
]<'ruchtbarer, als die Speculationen und Schulmeistereien von Kolbe und R., 
wiirde es fiir die Wissenscbaft sein, wenn sie Untersuchungen ausfuhrten, 
welche das Wesen der Affinit~t zu ergrunden beitragen konnten: aber die in 
dieser Ricbtung schon vorbaudenen Arbeiten, besollders die t.hermochemischen, 
werden von beiden viillig ignorirt. 

Die derbe Spracbe seines Abgotts hat Hr. R. mit Erfolg gelernt; sie 
klingt bei ihm aber noch unpassender, als in den Abhandlungen im Journal 
flir praktiscbe Chemie. Phrasen, wie: " Wenn Kekule - wie zu vermuten 
ist - das gar nicht versteht, so miige er studiren" u. s. w., iihnliche nm zu 
hiiufig vorkommende Aeusserungen liber Manner, die liber die einschHigigen 
Dinge Hinger uIlll mindestens so tief nachgedacht haben, wie Hr. R., klingen 
in dessen Munde, t.rotz seiner pbilosophischen Alluren, reebt anmaassend. 
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Wenn Hr. R. objectiv schreiben kiinnte, so wiirde das ResuItat seiner 
- wir erkennen es gerne an - eingehenden Studien ein guter Beitrag zur 
Entwickelungsgesehichte del' Wissenschaft geworden sein; in seiner jetzigen 
Gestalt ist es eine einseitige Streitschrift. 

Remsen, 1., The Principles of Theoretical Chemistry. With special reference 
to the constitution of chemical compounds. 2 edit. Post - 8°. 250 p. 
London, Bailliere. 7 sh. 6 d. 

Reynolds, J. E., Experimental Chemistry for Junior Students. Part 3: Metals 
and allied bodies. (With an analytical appendix.) ISo. 314 p. London, 
Longmans. 3 sh. 6 d. 

Reynolds, J. E., Leitfaden zur Einfiihrung in die Experimental-Chemie. 

Deutsch von G. Siebert. 1. und 2. Band. 120. Leipzig, Winter. Geb . 
.B 5. Inhalt: 1. Einleitung. 2. Die Metalloide. 

Richter, V. v., Lehrbuch del' anorganischen Chemie. 4. Auf!. 8°. Bonn, 
Cohen & Sohn. vft 8. 
Englisch von E. F. Smith. Philadelphia. 12°. 10 sh. 6 d. 

Rigg, A., und W. T. Golden, Easy Introduction to Chemistry. With Illu
strations. New edit. revised. Cr.-So. 164 p. London, Rivingtons. 2 sh. 6 d. 

Roscoe, H. E. und Schorlemmer, O. Ausfiihrliches Lehrbuch der Chemie. 
Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen. III. Bd. Die 
Kohlenwasserstoffe und ibre Derivate oder Organische Chemie. II. Abt. 
Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1884. XI u. 625-1179 S. Gr. 8u. 
vft 12. 
Nach ziemlich langer Pause ist die zweite Abteilung des dritten Bandes 

dieses ausgezeichneten Buches erschienen. Die schon geriibmten Vorziige 
del' friiberen Lieferungen feblen auch diesel' Abteilung nicbt. Die beiden 
trefflichen Gelebrten schaffen in del' Tbat ein Werk, das wie kaum ein an
deres seinen Zweck als ausfiibrliches Lehrbucb viillig erfiillt. Ein Handbueh 
ist es nicht, eine ermiidende Aufziiblung ailer del' zabllosen chemischen Ver
bindungen, die ununterbrocuen von grossen und kleinen Chemikern darge
stellt werden, enthiilt es nicht. Dagegen feblt kein organischer Korper, del' 
ein besonderes theoretisehes Interesse beansprucbt, seine Darstellung, seine 
Eigenschaften, seine Bedeutung fiir das cbemische System, alIes ist ausfiihr
lich beschrieben und in das rechte Licht gesetzt worden. So ist in gluck
lichster Weise ein System del' Verallgemeinerung durchgefiihrt, dessen Nutzen 
fiir das Studium del' organisehen Chemie nicbt hoch genug angeschlagen 
werden kann. Ferner sind diejenigen Verbindungen nacb Darstellllng und 
Eigenschaften ausfiihrlich beschrieben, die Anwendung in den Gewerben lind 
Kiinsten, der ThIedicin, im Haushalt odeI' als Nahrungsmittel finden. Die 
besten Quellen sind hierbei benutzt worden, und durch Anwendung der Illu
stration wird die Klarheit fler Beschreibung vermehrt. 

Diese Lieferung enthillt unter anderm die Gruppen des Aethylens, der 
Oxalsilure, del' Weinsaure, del' Harnsiiure, del' Allylverbindungen, des Glyce
rins und del' hiiheren Alkohole und der Kohlehydrate. 

Was das Studium dieses Buches besonders anziehend macht, sind die 
geschichtlichen Angaben iiber die Verbindungen und die Entwickelung del' 
Theorien. Die Verf. haben mit gross em Scharfsinn und umfassender Gelehr
samkeit die Geschichte der Verbindungen bis zum Ursprung verfolgt, der 
sich oft in dem Dunkel del' arabischen Alchemie verliert. Man sollte meinen, 
die junge Wissenschaft del' organischen Chemie biite nieht vie I Gelegenheit 
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zu geschichtlichen Riickblicken bis ins Mittelalter und we iter zuruck. Allein 
die Geburtsstunde vieler organischer Kiirper hat fruher geschlagen, als man 
gewiihnlich annimmt. Dass z. B. Raymund Lullius schon die Brenzwein
saure in Handen gehabt hat, wird aus den bisherigen chemischen Lehr
biichern niemandem bekannt geworden sein. Bei Roscoe und Schorlemmer 
kommt die gewiihnlich so ungebiirlich vernachlassigte Geschichte der Chemie 
ihrer W ichtigkeit gemas zu gehoriger Geltung. 

Mit der fur einen vierten Band vorbehaltenen Lehre del' aromatischen 
Verbindungen und der Beschreibung der Kiirper von unbekannter Constitu
tion werden wir ein Werk besitzen, das trotz des raschen Fortschreitens der 
Chemie einen dauernden grossen Wert besitzen wird. 

Schellbach, Ueber die lIethoden, den Stickstoffgehalt in ~itroverbindungen 
zu bestimmen. (Programm-Abhandlung.) 4°. Berlin, Gartner. Ai l. 

Semple, A., Tablets of Chemical Analysis for the Detection of one Metal 
and one Acid. 12 u. 52 p. sewed. London, Bailliere. sh. l. 

Sebelin, John, Beitrage zur Gesehichte der Atomgewichte. Eine von der 
Universitat Kopenbagen gekriinte Preisschrift mit einigen Veranderungen 
ins Deutsche ubersetzt. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sobn, 1884. 8u. 
208 S. 
Dieses Buch nimmt neben den ausfiihrlicheren, in neuerer Zeit von 

F. W. Clarke, sowie von L. Meyer und K. Seubert *) veriiffentlichten Werken 
iiber die Atomgewichte einen berechtigten Platz ein. Abgesehen davon, dass 
es immer von Wert ist, wenn auf diesem Gebiete verschiedene Autoren die
selben Resultate aus ihl'en Berechnung·en erhalten, hat das vorliegende Buch 
manche empfehlenswerte Eigentiimlichkeiten. 

Die historische Dal'stellungsweise, welche der Herr Verf. im grossen und 
ganzen befolgt, wird immer das Interesse an den Gegenstand wach erhalten. 
Besonders sind die ersten Abschnitte von allgemeinem Interesse. Zunachst 
wird die allmiilige Entwickelung des Atombegriffes erziihlt und das Anwachsen 
del' Kenntnisse iiber die Atomgewichte bis zum Jahre 1820 geschildert. Dann 
werden die Methoden del' Atomgewichtsbestimmung einerausfiihrlichen Erorterung 
und Begriindung untel'zogen. Ebenso werden die Methoden der Bel'echnung der 
Versuche einer ausfiihl'lichen Kritik unterzogen. Dann folgt der Hauptinhalt, 
die speciellen Bestimmungen der wichtigsten Elemellte (Ag-, Ba, Br, C, CI, 
H, Hg, J, K, N, Pb, S, AI, Au, Bi, Cu, Fe, Mn, P, Pt). Hier sind die ein
zelnen vorliegenden Versuche stets einer ausfiihrlichen Besprechung unterzogen 
worden. Man sieht aus diesen kurzen An gab en schon, dass das Buch nicht 
bios eine trockene akademische Abhandlung iiber die Atomgewichtsbestim
mungen ist, sondern dass es wegen seines histOl'ischen und lehrbuchartigen 
Charakters fur den Studirenden zur Einfiihrung in die Atomtheorie sehr ge
eignet ist. Freilich ist der deutsche Stil nicht iiberall dem Inhalt ent
sprechend; nicht selten bemerkt man, dass eine U ebersetzung vorliegt. 

Thomsen, J., Thermochemische Untersuchungen. 3 Bd. Wassrige Lusung 
und Hydratbildung. Gr. 8 u. Leipzig, Barth. ,~15. 

Thudichum, J. L. W., Aids to Physiological Chemistry. 120. 114 p. 
London, Bailliere. sh. 2. 

De Walque, Fr., Manuel d·e manipUlations chimiques, suivi d'un manuel de 

chimie operatoire. In- 8°. 276 p. Louvain, Peeters-Ruelens. fro 6,50. 

') VgJ. uber das letztere 'l'echn.·chem. Jahrb. 1884, S.557. 
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Watts, H., Physical and Inorganic Chemistry. Founded upon the wellknown 
~Ianuals of Professor Fownes. Cr.-So. London, Churchill. sb. 9. 

White, ,,1. H. S., Chemical Analysis for Schools and Science Classes. Quali
tative-Inorganic. 12°. 130 p. London, Laurie. sb. 2. 

Wilde, P. de, Traite elementaire de chimie generale et descriptive. 3 edit. T. 1. 
Chimie inorganique. In-12°. 636 p. avec nombr. fig. dans Ie texte. 
Bruxelles. fro 14. 

Wurtz, A., Dictionnaire de chimie pure et appliquee, comprenant la chimie 
organique et inorganique, la chimie appliquee it l'industrie, it l'agriculture 
et aux arts, la chimie analytique, la chimie physique et la mineralogie. 
Supplement. Fasc. 1 it S, it 2 col. pag. 1 a 12S0. Paris, Hachette et Co. 
Chaque fasc. fro 3,50. 

Ill. Chemische Technologie. 
Anleitung zur mikroskopisch-chemischen Untersuchung des Papiers und 

der zur Papierfabrikation verwendeten Rohstoffe. So. Berlin, Kionne & 
Muller. 50!l£. 

Arena, F., Trattato pratico di chimica clinica sull' analisi dell' urina. So. 
Napoli, Jovene. 16 L. 

,,1ppert, Note sur I'emploi de rair comprime pour Ie soufflage et Ie travail 
du verre. In-So. IS p. et planche. Paris, impr. Capiomont et Renault. 

Barth, Max. Die Weinanalyse. Commentar der im kaiserlichen Gesundheits
amte ISS4 zusammengestellten Beschliisse der Commission zur Beratung 
einheitlicher Methoden fiir die Analyse des Weines. Zugleich ein Leit
faden zur Untersuchung und Beurteilung von Weinen fur Chemiker und 
Juristen. Leopold Voss, Hamburg und Leipzig. IS84. 71 S. ,j( 1,20. 

Was der Verfasser in dem Vorworte zu dem Biichlein sagt, dass es 
namlich den mit analytischen Arbeiten vertrauten Chemiker in den Stand 
selzen soU, Weine so zu untersuchen und zu beurteilen, dass sein Gut
achten ein zuverlassiger Rechtsmaassstab fiir den Weinhandel werden kann 
und dass es dem Juristen Gelegenheit geben soli, sich dariiber zu orientiren, 
wie eine Weinanalyse gemacht und was aus derselben gefolgert werden kann, 
das erreicht es jedenfalls. Zudem ist es in seiner bequemen Taschenbuch
form und infolge der durch verschiedenen Druck besonders beforderten 
Uebersichtlichkeit im Laboratorium sehr handlich. Besonders 'wertvoll er
scheint es, dass die Schrift in dem Capitel B "Beurteilung der Weine" durcb 
Zusammenstellung und Erlauterung der bisher festgestellten zuverlassigen 
Grenzwerte def Weinbestandteile die in der Litteratur vielfach zerstreuten An
gaben ii bersichtlich z(lsammenfasst. Dieser Commentar zu den auf S. 6 dieses 
Jahrgangs des Tecbnisch-chemischen Jahrbuchs mitgeteilten Commissions
beschliissen giebt so praktische Winke und Erlauterungen zu denselben, 
dass mit ihrer Hilfe ein Jeder, der mit den Fundamenten der Gewichts- und 
Maassanalyse vertraut ist, im Stande ist, eine zuverlassige Weinanalyse zu 
~~~ a& 
Batifois, C.,. Manuel du teinturier degraisseur. 2 edit. In-SO. 366 p. avec 

54 fig. Paris, Sausset. 10 fr. 



Biichersehau. 527 

Behrend, G., Das Brauen mit ausgemalztem Getreide. Gr. 8°. RaIle, 

Knapp. 1 .It. 
Bell, James, Tbe Analysis and Adulteration of Foods. Part 2: Milk, Butter, 

Cheese etc. Post-8°. 176 p. London, Chapman. 3 sh. 
Berthelot, ]J1., Sur la force des matieres explosives d'apres la Thermochimie. 

Troisieme edition, revue et considerablement augmentee. Deux vol. 8°. 
405 u. 445 S. Paris, Gautbier-Villars, 1883. 30 fl'. 
In den aIteren Werken iiber Schiesspulver, iiberhaupt Explosivstofl'e, be

schaftigte man sich ausser mit der Fabrikation und den Arten del' Anwen
dung derselben, mit den Problemen der BaIlistik. Die Explosion des Schiess
pulvers wurde als das primum movens der Erscheinungen angeseben. Ueber 
die wahren U rsachen del' Kraft, in cbemischer wie in mecbaniscber Beziebung, 
bJieb man im Unklaren. Bunsen und Schischkoff haben in ihrer beriibmten 
Arbeit 1857 die Schiesspulver- Untersucbung auf rationellerer Basis aus
gefiibrt. Sie maassen das Volumen del' entstandenen Gase und die durch 
<lie Explosion entwickelte Warme und suehten daraus auf die mecbaniscben 
Wirkungen zu sehliessen. Allein die Anfangszusammensetzung des Pulvers 
und die Znsammensetzung del' Explosionsproducte wurden dabei nicht in 
tbermocbemischer Beziehung vergIicben. Die Tbermochemie war damals eben 
nocb nicbt entwickelt. Seit jener Zeit ist dies anders geworden, und an clie 
Seite des eomplexen Scbiesspulvers, dessen Verbrennung in sehr verwickeIten 
Umwandlungen besteht, haben sich neue, einfacher constituirte Sprengstoffe 
gesteIIt. Rier ist nun Berthelot planmassig mit Untersuchungen vorgegangen. 
Seine SteIIung als Prasident der "Commission des Substances explosives", 
die er seit 1878 einnimmt, hat ihm die A usfiihrung wesentlieh erleichtert. 
Indessen selbst unter Beriicksicbtigung del' ihm durcb diese SteIIung ge
botenen ausserordentlichen Riilfsmittel muss man nach del' Lecture seines 
ausgezeichneten Werkes vergeblich sich fragen, was mehr zu bewundern ist, 
seine ungeheuere Arbeitskraft, oder der Scharfsinn, mit dern die Versuche 
auf diesem vor ihm so gut wie unbebauten Felde ausgefiihl"t und deren Re
suItate verarbeitet worden sind. Die Untersuchung iiber die explosive Welle, 
die chemische und thermisehe Untersuchung cler Reactionen, die Bestirnmung 
der Energie der Explosivstoffe, das maeht den Inhalt dieses Buches aus, in 
dem die Ergebnisse clef durch dreizehn Jahre mit erstaulllichem Fleiss fOl"t
gesetzten Versuche niedergeleg't sind. 

Das Werk ist in clrei Biicher geteilt. Das erste derselben enthalt die 
allgemcinen Principien. Es gieht eine Theorie del' Explosivstoffe, bespricht 
{Ieren chemische Zusammensetznng, clie entwickeJte Warmemenge, clen Druck 
cler Gase, die Geschwindigkeit del' Reactionen, die Explosionen dureh Ein
fluss von aussen (cI, h. z. B. die Detonationen von Dynamitpatronen, die 
<lurch clie Detonation einer anderen von diesen entfernten hervorgerufen 
werden), encllich clie explosive WelJe. Die U ntersuchung diesel" von B. ent
deckten, den Explosionserscheinungell eigcntiimlichcn Wellen bcwcgung giebt 
die ErkH'mmg der vorhergehenden Phanomene. 

Das zweile Bueh handelt von der Thermochemie der Explosivsstoil'e. 
Dassolbe nimmt den grossten Teil cles Werkes ein. Die potentielIe Energie 
der Explosivstolfe wirel durch die bei ihrer Umwandlung entwickeltc 1Ienge 
Wiirrne gemessen. Diese kann man a priori berechnen, sobalcl man die 
Zusammensetzung' del' urspriinglichen Stolfe und die der Producte, sowie die 
Bildungswarrnen cler verschiedenen Verbindungell, der urspriinglichen uncl 
del' durch die ]{eaction gebildeten, kennt. Es werden desbalb zunachst die 
ullg:emeinen Principien del' Thennochemie auseinandergcsetzt; dann werden 
(lie Bilclungswfmncn del' wichtigeren chemischen Verbindungen und besonders 
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der stickstoffhaltigen Stoffe jeder Klasse bestimmt, ebenso einiger anderer 
Korper (Halogenverbindungen, Oxalate), deren Zersetzung Explosions
erscheinungen hervorrufen kann. 

1m dritten Buche wird die Sprengkraft einiger besonderer Explosivstolfe 
bestimmt. Nach einigen theoretischen und praktischen Angaben, die in 
Bezug auf die Fabrikation und die Anwendung eines bestimmten Explosiv
stoifes zu wissen notwendig sind, werden zunachst die explosiven Gase und 
Gasmischungen behandeIt, dann die nicht kohlenstoffhaltigen explosiven Ver
bindungen, dann die Salpetersaureather, dann die Dynamite, Schiessbaum
wolle, Pikrate, Diazokiirper, Nitratpulver, Chloratpulver. 

Das ist in kurzem der Inhalt dieses Hauptwerkes iiber die Explosivstoife. 
B. hat es verstanden, seiner Vorganger und seine eigenen klassischen For
schungen in miiglichst klarer und iibersichtIicher Weise darzulegen j der 
iibersichtIichen Einleitung zu Liebe hat er auch Wiederholun!!en nicht ge
scheut. Wer sich aber recht an der Schreibweise des in allen Wissens
zweigen wohl bewanderten Gelehrten erfreuen will, der lese vor aHem die 
beiden Abschnitte, welche den Schluss seines Buches bilden, "la philosopbie 
des matieres explosives" und iiber den Ursprung des Schiesspulvers und der 
Explosivstoife. 

Die elegante Ausstattung des Werkes entspricbt dem Inhalt desselben. 

Bleaching, Dyeing and Oalico Printing. With Formulae. Post-So. 
204 p. London, Ohurchill. 5 sh. 

BO'I'gmann, E., Anleitung zur chemischen Analyse des Weines. So. Wies
baden, Kreide!. 3 vU. 

Bouche, O. B., u. H. Grothe, Ramie, Rhea, Ohinagras und Nesselfaser. 
Ihre Erzeugung und Bearbeitung als Material fiir Textilindustrie. 2. Auf!. 
Gr. 8°. Berlin, Springer. 4 vU. 

Breyer, M., Der Mikromembran-Filter. Ein neues technisches HUlfsmittel 
zur Geniessbarmachung von ungeniessbarem Wasser im kleinen und 
grossen Maassstabe.*) Gr. So. Wien, Spielhagen u. Schurich. 1 vIt. 

Brown, J. T., Photometry and Gas Analysis. So. 111 p. London, Scientific 
Publishing 00. 4 sb. 

Brukat, J., Le Laboratoire municipal de Paris, sa direction, ses documents 
sur les falsifications des produits alimentaires et les travaux du labora
toire. In-SO. 110 p. Paris, Bayle et 00. 1,50 fro 

Oartuyvels, J., et Ok. Stammer, Traite complet theorique et pratique de la 
fabrication de la biere et du malt. 2 tirage. In-SO. 5S7 p. avec nombr. 
fig. dans Ie texte. Bruxelles. 20 fr. 

Ckohrier, E. L., 'I'raite des engrais, fumier de ferme, engrais humain, guano, 
engrais chimique etc. preparation, emploi et commerce. 2 edit. In-ISo. 
jesus, 324 p. Paris, Goin. 

Constructeur, Ie, d'usines It gaz. 21 anmie. lS83-1884. PI. nos. 11 
et 12. Paris, impr.-Iith. Semichon. 

Ooudurier, H., Manuel pratique des directeurs d'usines a gaz. In-ISo jesus, 
II-184 p. avec 94 fig. Paris, Dunod. 

*) V gl. S. 505. 
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Dawidowsky, F., A pradical treatise on tbe raw materials and fabrication 

of glue, gelatine, gelatine veneers and foils, isinglass, cements, pastes, 

mucilages etc. Translated from tbe German by W. Brannt. Illustrated. 

80. 297 p. London, Low. 12 sb. 6 d. 

Le Docte, A., Controle chimique de la fabrication du sucre. Tableaux 
numt\riques supprimant les calculs des analyses. 5 fase. In-4l1. Bruxelles. 

Jl.lac Donald, J. D., Microscopical Examination of Drinking Water and Air. 
2 edit. 80. London, Cburchill. 7 sb. 6 d. 

Dietzsch, 0., Die wicbtigsten Nabrungsmittel und Getdlnke, deren Verun
reinigungen und VerElsebungen.*) 4. Aufl. Gr. 8°. Zurich, Orell, Fiissli 

&: Co. 6 ./It. 
Durre, E. P., Die j,nlage und del' Betrieb del' Eisenhiitten. 20. Lfg. 40.. 

Leipzig, Baumgartner. 6 .It. 
Bdel', J. M., The Chemical Effect of the Spectrum. Translated and edited 

by Capt.H'. de W. Abney. 12(). 98 p. sewed. London, Harrison. 2 sh. 

Fassbender, I/., Die mechanische Tecbnologie del' Bierbrauerei und Malz

fJbrikation. 2. Bd. 4. Lfg. 40. I,eipzig, Gebbardt. 3 .It. 
I"'eichtinger, G. Die cbemische Tecbnologie der ~Iartelmaterialien. l. Lfg. 

Braunschweig, J. Vieweg & Sobn. 1884. 80.. 192 S. ,Itf, 6,50. 
Das Bucb will ein getreues Bild der beutigen Martel-Industrie geben. 

Es umfasst niebt nur die Tecbnologie der Luft-, Wasser- und Gipsmortel, 
s·mdern auch die Fabrikation kunstlicher Steine, die Stereochromie 
und dergleichen sollen berucksichtigt werden. Die vorliegende Lieferung 
beschreibt zunachst clas Vorkommen und die Eigenschaften der Kalk
steine und des Kalks. Dem Kalkbrennen ist ein reich illustrirter 
Abschnitt gewidmet. Neben manchen wirkJich bewahrten Constructionen, 
wie dem lI'lendheim'schen Gaskammerofen, begegnen wir auch den 
oft gesehenen Bildern der aitesten Form des Hoffmann'schen Ring
of ens. Es ware wirklicb an del' Zeit, dass in die betreffenden Lehr- und 
Handbucher Abbildungen dieses Ringofens, wie er jetzt aussieht, mit allen 
seit 20 Jahren gemacbten Verbesserung-en bineinkamen. Die vielen neuer
dings patmtirten Ofeneonstructionell sind nieht aile besebrieben; der Herr 
Yerfasser hat sich auf die ausfiihrliche Wiedergabe bewahrter Oefen beschrankt, 
wobei wir seinem Urteil uber den technischen Wert derselben allerdings 
uieht immer viillig beistimmen konnen. Unter der Aufzablung del' Anwen
dungen des Kalkes hiitte die zur Entzuekerung der Melasse ihren Platz baben 
mussen, da die Melasse-Entzuckerungsfabriken ja sehr grosse Mengen reinsten 
Kalkes gebraueben. Es folgt das Liischen des Kalkes, die Bereitung der 
Luft- und Wassennartel, und, seiner Wichtigkeit entsprecbend, in grosser 
Ausfiihrlichkeit das Capitel iiber PortlandCement. Wie nicht anders von dem 
auf diesen Gebieten so selll' erfahrenen fIerrn Verfasser zu erwarten, ist 
dieser A bschnitt so lehrreich geschrieben, class er dem praktischen Chemiker 
und auch dem A rchitekten aufs angelegentlichste zum Studium empfohlen 
werden kann. Nur batten wir zu wunsehen, del' Herr Verfasser mage sein 
litterarisehes Quellenstudium auf ein weiteres Gebiet ausdehnen, als auf drei 
Zeit,chriften (Notizb!. d. Ver. f. Fabr. V. Ziegeln etc., Thonind.-Ztg., Ding!. 
pol. J .). Jlan wurde dann die theoretisch und praktisch wiehtigen Arbeiten 
von Tetmajer, Ilauenschild, Le Chatellier u. a. nil:ht vermissen. 

') Techn.-chem. Ja1nb, 1884, S.564. 

Biedermann, Jahrbuch VI. 34 
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l?riedberg, W., Die Verwertung der Knochen auf chemischem Wege. 80 • 

Wien, Hartleben. .,{I 4. 
Geissler, E., Grundriss der pharmaceutischen Maassanalyse. Gr. 80. Berlin, 

Springer. .,{I 2,40. 
Grandeau, L., Handbuch fiir agricultur-chemische Analysen (Thaer-Biblio

thek 79. Bd.). 80. Berlin, Parey. Geb . .,{I 2,50. 
Greenwood, W. H., Steel and Iron: comprising the Practice and Theory of 

the several Methods pursued in their Manufacture and of their Treatment 
in the Rolling ~lills, the Forge and the Foundry. With 97 Diagrams 
from Original Working Drawings. 120. 538 p. London, Cassell. 5 sh. 

Grothe, H., Katechismus der Wascherei, Reinigung und Bleicherei (Weber's 
illustr. Katechismen, No. 52). 2. Auf!. 80. Leipzig, Weber. .,{I 2. 

Hankel, E., Laboratoriumsversuche iiber die Klarung der Abfallwasser der 
Farbereien. Hygienische Studie. 80. Glauchau, Peschke. .,(I 0,80. 

Heinzerling, Ck., Die Conservirung der Nahrungs- und Genussmittel. 
3. (Schluss-) Heft. Die Conservirung yon Milch, Eiern, Obst und Gemiise, 
Getreide, Wein und Bier. Gr. So. Halle, Knapp. .,{I 3. 

Jagnaux, R., Traite pratique d'analyses chimiques et d'essais industriels; 
methodes nouvelles pour Ie dosage des substances minerales, minerais, 
metaux, alliages et produits d'art. In-ISO jesus. XII -503 p. avec figures. 
Paris, Doin. 6 fro 

Jelinek, H., Ueber Verdampfapparate und Verdampfstationen. 2. Abtl. 
Gr. 8°. Prag, Rziwnatz. .It 1,70. 

Jokannesson, B., Lexikon der Malzfabrikation und Bierbrauerei. 1-3 Bogen. 
Gr. 80. Berlin, Polytechn. Buchhdlg. Pro compl. .,{I 10. 

Karmarsck U. Heeren's technisches Worterbuch. 3. Auf!. bearbeitet von 
Kick u. Gintl. 65.-67. Liefg. Gr. 80• Prag, Haase. .,{I 2. 

Kerpely, Ritter A. v., Die Anlage und Einrichtung der Eisenhiitten; 6. Lfg. 
Gr. 80. Mit Atlas in 40. Leipzig, Felix. .,{I 19. 

Knab, C., Etude sur les goudrons et leurs nombreux derives. Nouvelle 
edit. Gr. in-So. VII -100 p. avec 8 fig. Paris, Lacroix. 4 fro 

Leplay, H., Dosage du sucre dans les matieres sucrees par fermentation 
et distillation. Determination de la valeur des melasses en distillerie 
consideree au point de vue chimique. 2 edit. Gr. in-80 avec tableaux. 
Paris, J. Michelet. 1,50 fr. 

Lemoine, G., Notes de voyages sur quelque progres n\cents des industries 
chimiques et metallurgiques en Angleterre. In-40. 23 p. avec fig. Paris, 
impr. Tremblay. 

Liebermann, L., Die chemische Praxis auf dem Gebiete der Gesundheits
pHege und gerichtlichen Medicin. 2. Auf!. 80. Stuttgart, Enke. .It 6. 

List, E. Siisswein, ein Vortrag. 8 0• Hamburg und Leipzig, Leop. Voss. 
1884. .,{I 0,50. 
Der auf dem Gebiete der Weinuntersuchung als Autoritat anerkannte 

Herr Verfasser sucht in dieser Schrift die Begriffe Siisswein, Kunstwein, 
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Uqueur festzustel!en, ein in Rucksicht auf die Unklarheit, welche das 
Nahrnngsmittelgesetz in diesel' Beziehung walten Hisst, sehr dankenswertes 
Unternehmen. Die Brochure sei nicht nur dem Chemiker, sondei'll besonders 
auch dem Juristen und Steuerbeamten zur Kenntnisnahme dringend ernpfohlen. 

Lorme, G. E., Nouveau manuel complet du savonnier, ou Traite pratique de 
la fabrication des savons, traitant des alcalis, des corps gras saponifiables 
et des procedes les plus usites et les plus nouveaux relatifs it la fabri
cation des savons blancs d'huile d' oli ve et autres huiles indigimes et 
exotiques. Nouv. edition. T. 3. In-I80. 312 p. Les 3 volumes 9 fl'. 

Loze, E., et A. HClacrs, Fabrication du sucre. Le travail sans noir et la 
filtration mecanique au moyen du filtre it effets multiples, suivi d'un 

nouvel epierreur it betteraves, d'un nouveau distributeur d'acide carbonique. 
In-80. 64 p. Bruxel!es, impr. Guyot. 

Lunge, G. E., Bericht der schweizerischen Landesausstellung Zurich 1883 
uber Gruppe 15: Chemische Industrie. Gr. 80. Zurich, Orel!, Fussli 
& Co. .ft 2,50. 

Naudin, E., Desinfection des alcools mauvais gOllt par l'electrolyse des 
flegmes; A peryu historique de l'industrie de l'alcool; Progres accomplis 
depuis la fin du XVIII siecle. 2 edit. In-180 jesus. 72 p. avec 3 fig. 
et planche. Paris, Gauthier-Villars. 

Normandy, A., et H. Noad, Manuel commercial d'analyse chimique, ou 
instructions pratiques pour determiner la valeur intrinseque ou commer
ciale des substances employees dans les manufactures, Ie commerce et 
les arts. Traduit par L. Query et L. Debacq. In-I80 jesus. XlI-507 p. 
avec 110 fig. Paris, Dunod. 

Oehme, J., Die Fabrikation del' wichtigsten Antimonpraparate mit besJnderer 
Berucksichtigung des Brechweinsteins und Goldschwefels. 80. Wien, 
Hartleben. jl. 2. 

Parvillie, A., Etude sur l'enseignement raisonne de l'art ceramique. Gr. in-160, 
et planche en couleur. Paris, Marey et fils. 

Petermann, A., Recherches de chimie et de physiologie appJiquees it l'agri
culture. Analyses de matieres fertilisantes et alimentaires. T. 1. 1872 
bis 1882. In-80. 445 p. avec fig. dans Ie texte et 2 planches lithogr. 

Bruxelles. 10 fl'. 

Pjitzinger, W, Der Brennerei-Werkfuhrer. Handbuch fur Werkfuhrer von 
Spiritus. 

Powell, Harry J., The principles of Glass making; Treatise on crown and 
sheet glass, by H. Chance; Treatise on plate glass, by H. G. Hm·ris. 
So. 186 p. cloth. New-York. 6 sh. 

Reboux, F., Notes pratiques de sucrerie. 2 edit. In-180. 101 p. 2 planches 

et 2 tableaux. Bruxelles. 5 fl'. 

Reitlechner, C., Die Bestandteile des Weines. 2. Auti. 80. Wien, Faesy . 
.It 3,20. 

34* 
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Schroeder, Georg von, und Jul. von SchrOder, Wandtafeln fiir den Unter
richt in der allgemeinen Chemie und chemischen Technologie. Tafel 
I. bis V. Kassel, Theodor Fischer, 1884. 
Diese Tafeln stell en dar: die Gewinnung des Schwefels durch Aus

schmelzung und durch Destillation, die Raffinirung des Rohschwefels, die 
Destillation von Salpetersaure aus gusseisernen Cylindern, einen Pyritofen 
fiir Stiickkies, einen MaIetra'schen Feinkiesofen. Die Zeichnungen sind teils 
Schwarzenberg's Technologie der unorganischcn chemischen Stoffe des Gross
betriebs (Braunschweig, 1865), teils Roscoe- Schorlemer's Chemie (Braun
schweig, 1877), teils Lunge's Sodaiw'ustrie (Braunschweig, 1879) entnommen 
und in bedeutender Vergriissernng wiedergegeben. Wie man sieht, haben 
die Herausgeber nicht aus der Praxis geschopft, und ihre Quellen sind 
nichtgerade neuesten Datums. Den Calcarone und die Schwefeldestillation 
aus Schwarzenberg's Werk batten wir ihnen gerne ganz erlassen; sie batten 
die Tafel zu wichtigeren Darstellungen benutzen konnen; wenigstens miissen 
sie hunderte von Figuren nachzeichnen, wenn sie aus den iibrigen chemischen 
Gewerben Dinge von gleicher Bedeutung bringen wollen. Die Tafeln sind 
sehr schon in Iithographischem Tondruck ausgefiihrt, wie von der auf diesem 
Gebiete riihmlichst bekannten Verlagshandlung nicht anders zu erwarten 
war; das Papier kiinnte allerdings etwas dauerhafter sein. Flir Vorlesungs
zwecke sind diesel ben sehr geeignet. Hoffeutlich wird in folgenden Bl&ttern 
durch genaue Kellntllisnahme praktischer Ausfiihrungen und Beriicksichtigung 
neuerer Fortschritte, ohne dass das allgemein Charakteristische verdunkelt 
werde, now mehr als bisher den Bediirfnissen des Technologen Recbnung 
getragen werden. . 
Schumacker, Wilk., Die keramischen Thonfabrikate. 1. Allgemeine Keramik. 

II. Die Thonfabrikate mit einfachen Scherben oder Fabrikation der Ter
rae otten, des Sideroliths, des Irdengeschirrs, der Bauernmajolica, des 
Bunzlauer Geschirrs, des Kochgeschirrs, der modernen Majolica und del' 
:JJajolicaOfen, der Fayence oder italienischen Majolica und der Fayence
Men, sowie des Steinzeugs. (5. Aufl. von K. Wilkens "Die Tiipferei".) 
Mit einem Atlas von 9 Taf., enth. 99 Abbild. Weimar, Voigt, 1884. 
XlV. u. 468 S. gr. 80. 10 J(. 

Unler dem etwas wunderlichen tautologischen Titel "Die keramischen 
Thonfabrikate" hat Herr W. Schumacher eine neue Auflage des in del' Thon
waarenindustrie 11'01 bekannten Buches "Die Tiipferei" von K. Wilkens be
arbeitet. Da seit der letzten von 1869 dalirenden Auflage dieses Werkes 
die Keramik viele Neuerungen und Fortschritte aufzuweisen hat, so ist ein 
ziemlich selbstandiges Werk entstanden. Die erste Abteilung handelt von 
den Rohmaterialien, den Eigensehaften des Thones, der Bearbeitung del' 
Materialien zur l\lassebereitung, der Formung, del' Glasur und dem Brennen. 
Del' Verf. hat gewissenhaft aile neueren Arbeiten beriieksichtigt und vieles 
aus reicher eigener Erfahrung und Beobachtung gespendet. Sehr niitzlich, 
besonders fiir den Praktiker, sind die belehrenden Erorterungen und wissen
schaftlichen ErkHirungen der in den keramischen Gewerben aurtretenden Er
scheinungen, so ist z. B. die Theorie der Verbrennung einfach und klal' dar
gestellt. Zu bedauern ist es, dass der Verf. cia, 11'0 chemisehe Vorgange oder 
die chemische Zusammensetzung von Stoffen beschrieben werden, sich del' 
alten Aequivalentformeln bedient; dadurch entsteht eine gewisse Verwirrung. 
Ein lang erstrebtes Ziel zu erreichen, namlich das Chaos del' verschiedenen 
Thonarten in eine richtige Classification zu bringen, ist auch dem Verf. nicht 
gelungen. Die zweite Abteilung beschaftigt sieh mit den Terracotten (unter 
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Ausschluss der Ziegelindustrie), dem Irdengeschirr, der modernen Majolica, 
der Fayence und dem Steinzeug. Hier tritt uns ein genauer Kenner der 
verschiedenen Arten der Technik entgegen, der auch das kunstgewerbliche 
Element viillig beherrscht und in Bezug hierauf oft beherzigenswerte Aeusse
rungen macht. Die Lithographien des Atlas, meist schematische Zeichnungen, 
geniig-en zum Verstandnis. 

Wenn das Buch in einzelnen Teilen auch nicht die Griindlichkeit zeigt, 
wie Bruno Ked's 'l'honwaarenindustrie oder Alex. Bronquiart's Arts cera
miques, so ist es doch ein hervorragendes Erzeugnis der keramischen Literatur, 
welche an guten Sehriften iiber die gesamte 'l'honindustrie sehr arm ist, und 
kann besonders den Technikern warm empfohlen werden. 

Siemtns, F., Ueber die Vorteile der Anwendung hoch erhitzter Luft fiir die 
- Verbrennung im Allgemeinen, sowie im Besonderen in Bezug auf die 

Verbrennung yon Leichen und die Zerstiirung organischer Ueberreste. 
Vortrag. 80. Berlin, Polyteehn. Buehh. .It 1. 

Springmuhl, F., Italiens Weine und die Concentration des Mostes im Va
cuum, Studien. Gr. 80. Frankfurt a. M., Weller. .It 4. 

Stein, Gottlieb. Die Bleicherei, Druckerei, Farberei und Appretur der baum

woIIenen Gew.ebe. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1883. 80. 306 S . 

.Itt 14. 
Hr. Stein hat fiir die Angehiirigen eines der wichtigsten chemischen 

{Jewerbe ein sehr niitzliches Handbuch verfas,t; weniger miichte es fiir Stu
dirende der Chemie (fiir die es auch bestimmt ist) geeignet sein, da es fiir 
diesen Zweck nicht systematisch genug ist. Der Herr Verf. behandelt zu
nachst die dem Farben und Drueken voraufgehende Bearbeitung der baum
wollenen Gewebe, das Sengen, Bleichen, Scheren, Grundiren. Dann werden 
die Rohmaterialien beschrieben, und zwar unzweckmassiger Weise in alpha
betischer Reihenfolge: Aethylenblau, Albumin, Arsen, Alaun, Alkaliblau 
u. s. w. Ueber die Darstellung der Farbstoffe werden nur ganz kurze An
deutungen gemacht; dagegen werden die im Handel vorkommenden Prapa
rate, bisweilen auch deren Preise, ziemIich voIIstiindig angegeben. Es folgt 
dann der Hauptinhalt des Buches: Die Bereitung der Mordants und der 
Druckfarben. Die zahlreich angegebenen Recepte werden durch 100 Farb
und Druckproben aufs vortrefflichste erlautert. Kurze Artikel iiber die Technik 
<les Druckens und Farbens, sowie iiber den Nachweis der Farben auf be
<lruckten und gefarbten Zeugen sind hiuzugefiigt. Wir zweifeln nieht daran, 
dass dies aus der Praxis heraus geschriebene Buch sich viele Freunde er
werben wird. 

Sundstrom, K. J., Traite general des matieres explosives a base de nitro
glycerine. In-SO. 53 p. avec gravures. 3 fro 

BchwachhOfer, F. Lehrbuch der landwirtschaftlich-chemischen Technologie. 
2. Bd. 1. Halfte. Mach, Edmund. Die Garung und die Technologie des 
Weines. Mit 5 Tafeln und 61 Illustrationen im Texte. Wien, Georg Paul 

Faesy. 378 S. "Ie 9. 
In diesem Bande vereinigt der in der Wein-Litteratur riihmlichst bekannte 

Verfasser in dem ihm eigenen klaren und kurzen Stil die wichtigsten Errungen
tlchaften auf dem schwierigen Gebiete der Garungschemie und specieU der Wein
bereitung. Nach einer Ueberskht iiber die Entwickelung und den jetzigen Stand 
<ler Theorie der Garung, welche geschickt die wesentlicbsten Punkte in leicht 
fasslicher Weise dem Leser vorfiihrt, werden die Entwickelungs- und die Lebens-
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bedingungen der Hefe- und der Spaltpilz-Garungen beschrieben, wohei besonders. 
hervorzuheben ist, dass die den Text erlauternden Abbildungen dem wirk
lichen mikroskopischen Bilde der Garungsorganismen genau entsprechen, ein 
Vorzug, dessen sich nur wenige Bticher iiber Garungschemie erfreuen und 
der den Anfanger auf diesem Gebiete vor manchem bedenklichen Irrtum 
bewabrt. 

Aus der zweiten Abteilung des Buches, die sich mit der Weinbereitung 
bescMftigt, ist hervorzubeben, dass sie nicht nur eine kritische Zusammen
stellung der Arbeiten Anderer ist, sondern lIeben diesen die reichen Kennt
nisse entMIt, die sich der Verfasser durch seine eigeneu Arbeiten· auf diesem 
Gebiete mit Hilfe exacter Untersuchungen erwarb. Besonders sei hier das. 
Capitel iiber die chemisch - physiologische Entwickelung der Traubenbeer~ 
erwahnt. 1m weiteren Verlauf wird die Gewinnung und die Behandlung d.es 
Mostes und Weines und die Verwertung der Riickstande besprochen, stets mit 
besonderer Beriicksichtigung der dabei stattfindenden chemischen Vorgange. 

Das Buch ist deshalb ausser den en, welche sich specieIl mit Weinbau 
und Weinbereitung beschiiftigen, vor allem auch den Chemikern zu empfehlen. 
welche, ausserhalb einer Weingegend wohnend, zur sachverstandigen Beurtei
lung von Weinen herangezogen werden und zur Klarung ihres Urteils sich 
mit der Bereitungsweise des Weines vertraut mach en wollen. O. S. 
Tessier, P., Ohimie pyrotechnique, ou Traite pratique des feu~ colores. 2 edit. 

In-SO. XX u. 460 p. et 2 pI. Paris, Baudoin et 00. 7,50 fro 
Viard, E., Traite general des vins et de leurs falsifications. d'apres Ie

memoire couronne, remanie, corrige et considerablement augmente. In-SO. 
503 p. avec tableaux et figures. Paris, Savy. 10 fro 

Vogel, A., Zur Geschichte der Liebig'schen Mineraltheorie. Sammlung 
gemeinverstandlicher wissensch. Vortrage. 426. Heft. So. Berlin, Habel. 
Jll. 

Vogel, H., Die chemischen Wirkungen des Lichtes und die Photographie in 
ihrer Anwendung in Kunst, Wissenschaft und In!\ustrie. 2. Aufl. (Intern_ 
wissensch. Bibliothek. 5. Bd.) So. Leipzig, Brockhaus. .D. 6. 

Wachtel, Ritter A. 'V., Hilfsbuch fiir chemisch-technische Untersuchungen 
auf dem Gesamtgebiete der Zuckerfabrikation. Gr. So. Prag. Rziwnatz • 
.It 6. 

Wagner, Ritter L. 'V., Handbuch der Bierbrauerei. 6. A ufl. 2 Bde. gr. So. 
mit Atlas in 4°. Weimar, B. F. Voigt. 12.1t. 

Watt, A., The Art of Soapmaking: a Practical Handbook of the Manu
factures of Hard and Soft Soaps, Toilet Soaps etc., ineluding many new 
processes, and a Chapter on the Recovery of Glycerine from Waste Lyes. 
With lIlustrations. Post-So. 270 p. London, Lockwoods. 9 sh. 

Wildt, E., Katechismus der AgricuIturchemie. 6. Aufl. So. Leipzig, Weber. 
,tt 3 

IY. Mineralogie und Geologie. 
IY Achiardi, A., I metalli, loro minerali e mini ere. Vol. I. So. Milano. 

Hoepli. 20 1-
Amielh, J. J., Geologie; Origine des houilles et des combustibles mineraux. 

In-SO. 23 p. Oran, impr. Heintz, Chazeau et Co. 
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Baretti, M., Sunto delle sue lezioni di geologia. In-80. 540 p. Torino. 10 L. 
Baumhauer, H., Kurzes Lehrbuch der Mineralogie (einschliesslich Petro

graphie) zum Gebrauch an hoheren Lehranstalten, sowie zum Selbst

unterricht. Gr: 80. Freiburg i. B., Herder. .Jt 2,20. 

Blaviel', A., Statistique mim\rale de Grande-Bretagne et de France, d'apres 
les plus recents documents. 

Brunlechner, .Lt., Die Minerale des Herzogtums Karnthcn. Gr. 80. Klagen

fnrt, v. Kleinmayr. .Jt 3. 

Collins, J. H., Mineralogy. Vol. 2: Systematic and Descriptive .1Iineralogy. 
With upwards of 400 Illustrations. 120. 326 p. London, Collins. 3 sh. 

Credner, H., Elemente der Geologic. 5. Aufl. Gr. 80. Leipzig, Engel
mann. .Jt 14. 

Garcenot, A., Les bassins houillers du nord-ouest de France. Les mines 
d'Anzin In-80. IV-I04 p. et 2 cartes. Paris, impr. Kugelmann. 

GurU, .Lt., Bergbau- und Huttenknnde. Eine gedriingte Darstellung der ge
schichtlichen und kunstmassigen Entwickelung des Bergbaues und Hutten
wesens. 3. Aufl. Gr So. Essen, Biidecker. .Jt 3. 

Haton de la Goupilliere, Cours d'exploitation des mines. T. 1. In· 80• 

XVI-795 p. avec 453 fig. Paris, Dunod. 

Bochstetter, F. V., u. A. Bisching, Leitfaden der Mineralogie und Geologie 
fur die oberen Klassen der i\1ittelschulen. 5. A ufl. Ausgabe fur das 
Deutsche Reich. Gr. 80• Wien, HOlder. .Jt 2,20. 

Judycki, Jos., Origine inorganique des combustibles mimI raux d'apnls Ie mode 
de gisement du carbone et de ses composes. In-80. 86 p. et planche. 
Figeac, impr. Ve. Lacroix et Moles. 

Klebs, R., Gewinnung und Verarbeitung des Bemsteins. 80• Konigsberg, 
Hubner & Matz. .Jt S. 

KI'ass, M., u. H. Landois, Das Mineralreich in Wort und Bild. 2. Aufl. 
So. Freiburg, Herder. J{ 1,40. 

Lapparent,.Lt de, Cours de mineralogie. In-SO. IV-364 p. avec 519 fig. 
et planche chromolith. Paris, Savy. 15 fro 

LO'I'scheid, J., Kurzer Grundriss der Mineralogie. Gr. SO. Freiburg, Herder . 
.Jt 0,40. 

Ma'I'Vin, C., The Petroleum of the Future. With Map. 80. London, Ander
son & Son. 1 sh. 

Niedewiedzki, J., Ueber die Salzformation von Wieliczka: und Bochnia, sowie 
die an diese angrenzenden Gebirgsglieder. Gr. 80 Lemberg, Mili-
kowski. .Jt 3. 

NOldeke, Vorkommen und Ursprung des Petroleum. Neue Bearbeitung. SO. 
Celie, Litterarische Anstalt. .Jt 3,60. 

Suess, E., Das Antlitz der Erde. 1. Abt). 80. Leipzig, Freytag. .4 10. 
Phillips, J., .A treatise on Ore deposits. With numerous illustrations. So. 

666 p. London, Macmillan. 25 sh. 
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Piedboeul, J. L., Das Petroleum Central-Europas. Gr. 80. Diisseldorf. vtt 3. 
Behandelt die Entstehung desselben mit specieller Anwendung auf die 

deutsche Petroleum-Industrie. 
Shaler, N, A first book in geology. Designed for the use of beginners. 

120. Boston. 6 sh. 
Simonin, L., Les merveilles du monde souterrain. 5 edit. In-180 jesus. 

284 p. avec 18 vign. et 9 cartes. Paris, Hachette et Co. 2,25 fro 
Tschermak, G, Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten, erlautert 

durch photographische Abbildungen. 2. Lfg. Gr. 40. Stuttgart, Schweizer
bart. .It 16. 

Vogel, A., Bilder aus dem !Iineralreiche. Gr. 80• .Munchen, Rieger. .It 1. 

V. Verschiedenes. 
Babst, G., Etudes sur l'etain dans l'antiquite et au moyen age: Orfevrerie 

et industries diverses. In-8°. X-335 p. et 9 pl. Paris, Masson. 
Beyer, E., Aus Toscana. Geologisch-technische u. kulturhistorische Studien. 

Gr. 8°. Wien, Gerold & Sohn . .It 7,50. 
Faraday, Michael. Naturgeschichte einer Kerze. Sechs Vorlesungen fur 

die Jugend. Mit 35 Holzstichen im Text und Bildnis Faraday's. Zweite 
dUfchgesehene Auflage. Mit einem Lebensabris ~Paraday's, herausgegeben 
von Bichard Meyer. Berlin, Robert Oppenheim. Kl. 80. IV. u. 193 S. 
Dies kleine Werk, in welchem der grosse Meister, von der brennenden 

Kerze ausgehend, ill unvergleichlich popularer Weise der Jugend die wich
tigsten Naturerscheinungen erklart, ist seit Jahren in England wie in Deutsch
land hoch geschatzt. Die Neub.earbeitung der deutschen Ausgabe konnte ill 
keine besseren Hande gelegt werden, als in die des Herm Rich. Meyer, del' 
aufs glucklichste den liebenswurdigen Ton des Originals getroffen hat und 
eine Lebensgeschichte ~Faraday's hinzugefiigt hat. 
Figuier, Louis, Les nouvelles conquetes de la science. IIlustnl. Paris, 

Marpon et 1!'lammarion. 20 fro 
Figuier, L., L'Annee scientifique et illdustrielle, accompagnee d'une necro

logie scientifique. 27 annee. 1883. In-18° jesus. 330 p. et gravure. 
Paris, Hachette & Co. 3 fro 50 c. 

Jeans, W. T., The Creators of the age of Steel. Post-8°. 314 p. London, 
Chapman. 7 sh. 6 d. 

On Sir Henry Bessemer, Sir William Siemens, Sir Joseph Whitworth, 
Sir John Brown, !Ir. S. T. Thomas and Mr. G. J. Snelus. 
Clerk, Maxwell, Traite elementaire d'Electricite, publie par. Will. Garnet, 

traduit de l' Anglais par Gustave Richard. Paris, Gauthier-Villars. 1884. 
8°. XLIV U. 275 S. 7 fro 

Fleerning Jenkin. Electricite et Magnetisme, traduit de I' Anglais sur la 
septiilme edition par H. Berger et Crouillebois. Paris, Gauthier-Villars, 
lE85. 8°. XXIII. u. 634 S. 

Culley, B.-S., Manuel de TeJegraphie pratique. Traduit de I'anglais (7e edition) 
et augmente de Notes sur les appareils Breguet, Hughes, Meyer et Baudot, 
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sur les transmissions pneumatiques et telephouiques, par Henri Btrgm-, 
ancien Eline de l'Ecole poly technique, Directeur-Ingenieur des !ignes 
telegraphiques, et Paul Bardonnaut, ancien Eliwe de I'Ecole Poly tech
nique, Directeur des postes et des teJegrapbes. Un beau volume grand 
in-8, avec plus de 200 figures dans Ie texte et 7 planches. 1883. 18 fro 

Drei Werke englischer Autoren Jiegen uns in franziisischer Uebersetzung 
vor nnd verdienen wol die Aufmerksamkeit nnd Interesse anch der deutschen 
Physiker, Chemiker und zumal Elektrotechniker. 

Herr Gustave Richard hat es mit viel Geschick untemommen, eine in 
England yon Prof. William Garnett herausgegebene Hinterlassenschaft des 
beriimten James Clerk lYlaxwell unter dem Titel "Traite elementaire d'Ellec
tricihl" ins Frauziisische zu iibertagen. Einem Vorwort des Uebersetzers folgt 
ein Auszug aus dem Werke "Life of James Clerk Maxwell" von L. Campbell 
und TV Garnett, in welchem eine Uebersicht iiber die Arbeiten Maxwell's 
im Gebiete der Elektricitatslehre geboten wird; und hieran sch!iesst sich das 
Fragment einer Vorrede Maxwell's selbst, in welcher er besonders betont, 
dass die folgenden Abhandlungen sich von seinem griisseren Werke iiber 
"Elektricitat nnd Magnetismus" vor all em dadnrch unterscheiden, dass zu 
deren Verstandnis nicht, wie bei jenem Werke, die Kenntnis der hiiheren 
Mathematik erforderlich sei nnd dass also dieser kleinere Leitfaden gewisser
maassen eine Einleitung zu dem griisseren Werke bilde. Da das von lYlax
well hinterlassene Manuscript kein abgeschlossenes Ganze bildete, so hat der 
Herausgeber die Liicken im Zusammenhange, sowie den Mangel an Vollstiin
digkeit durch Einfiigen einzelner Capite I aus dem Hauptwerke an ent
sprechender Stelle zu erganzen g~sucht. So sind Z. B. das 11. Capitel fast 
ganz und das 12. und 13. Capitel ganz!ieh dem Hauptwerke entnommen. 
Was nun den Inhalt des vorliegenden Buches betrifft, so werden darin in 
streng logischer und in Foige dessen ausserst klarer Entwickelung die ver
schiedenen elektrischen Erscheinungen und die fiir diesel ben jetzt giiltigen 
Theorien und Gesetze vorgefuhrt. Der Uebersetz~r sagt in seiner Vorrede 
zwar, dass die Eleganz der Sprache oft zu gunsten einer miiglicbst sinn
getreuen Uebersetzung habe leiden mussen, doch diirfte letztere bei Ueber
setzung eines "wissenschaftlichen" Werkes wol wichtig'er sein, als erstere. 

Das zweite der im Verlage von Gauthier -Villars in Paris erschienenen 
Biicher ist eine franziisische Ausgabe von Fleeming Jenkin's in England 
classisch gewordenem Werke "Electricity and magnetism", welche von 
M. H. Berge1' und ]Jf. Crouillebois nach der 7. Auflage iibersetzt wurde. 
Die Uebersetzung schmiegt sich vollstandig treu dem Originaltexte an, doch 
fanden es die Uebersetzer fiir wiinschenswert und niitzlicb, den in 29 Capitel 
zerfallenden Inhalt des Werkes noch durch einen Anhang von 147 Seiten zu 
vervollstiindigen bezw. zu commentiren, in welchem in 17 ausfiihrlichen Noten 
das Verstandnis einzelner Capitel namentlicb durch Beschreibung und Erlau
terung praktischer Ausfiihrungen und neuerer Constructionen der verschiedenen 
Apparate gefiirdert werden solI. Der eine der Uebersetzer, Herr Crouillebois, 
wurde wahrend der Herausgabe leider durch Krankheit gezwungen, seine Mit
arbeiterschaft aufzugeben und iibertrug die Durchfiihrung seines Anteils einem 
seiner alteren Schuler, dem Professor der Physik am Lyceum zu Marseille 
Hm. Banet-Rivet. 

Nachdem in den ersten sechs Capiteln die Grundbegriffe der Elektricitats
lehre, des Potentials, des elektrischen Stromes, des Widerstandes, der elektro
statischen Messungen und des Magnetismus besprochen sind, behandeln die 
folgenden Capitel die magnetischen und elektromagnetischen Messmethoden 
und die darauf bezugJichen Gesetze, ferner die elektromotorische Kraft und 
deren chemise he Theorie, die jetzt in der Praxis angenommenen elektrischen 
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Einheiten, die Thermo-Elektricitiit, Galvanometer, Elektrometer, elektrischen 
Batterien, Widerstandsmessung und Vergleiche der Capacitat, des Potentials 
und der Quantitiit elektrischer Strome. Hicran schliesst sich die Beschreibung 
der verschiedenen Apparate zur Erzeugung von Elektricitiit durch Reibung, 
durch statische und magnetische Induction und der Apparate fiir die Anwen
dung der Elektricitiit zur Erzeugung von Arbeitskraft, zur Telegraphie u. s. w. 
Ein Capitel behandelt die beiden Arten der natiirlichen Elektricitiit, d. h. 
der atmospharischen Elektricitat und Apparate zu deren Bestimmung und 
schliesslich bildet das Telephon und Mikrophon den rnbalt des letzten 
Capitels. 

Wahrend die beiden vorgenannten Werke von Maxwell und Jenkin sich 
auf das Gesamtgebiet der Elektricitiit bezw. des Magnetismus beziehen, be
handelt das dritte uns vorliegende Buch einen speciellen praktischen Zweig 
der Anwendung des elektrischen Stromes, niimlich die .e I e ktri sc h e 
Telegrapbie". Unter dem Titel .Manuel de telegraphie pratique" wurde 
Jas in England ebenfalls renommirte Werk von R. S. Culley durch die 
Herren Henri Berger und Paul Bardonnmtt ins Franzosiscbe iibertragen. Das 
41 Bogen gr. 8 u starke und durch sieben Tafeln ergiinzte Werk bildet eine 
nach verschiedener Richtung hin erweiterte Wiedenrabe des englischen 
Originals. So findet z. B. hier der Apparat von Hughes, welcher VOID 

engJischen Verfasser nur in einer summarischen Beschreibung gegeben 
wurde, eine seiner Wichtigkeit mehr entsprechende eingehende Darstellung 
und Besprechung. Desgleichen sind die Apparate von Baudot, Breguet und 
Mayer, welche zur Zeit der Herausgabe von Culley's Buch noch nicht oder 
noeh nicht geniigend bekannt waren, in dieser Uebersetzung durch ausfiihr
liche Behandlung, ihrer Bedeutung fiir die praktische Telegraphie entsprechend~ 
beriicksichtigt. Die U ebersetzer hielten es ausserdem bei der zunehmenden 
Wichtigkeit, welche die Telepbonie von Tag zu Tag gewinnt, fiir angebracht,. 
aueh diesen Zweig der Telegraphie in entspreehender Ausfiihrlichkeit zu behan
deln. ScbliessJich sind im Interesse der Vollstiindigkeit aucb noeh einige 
Details aus dem Gebiete der pneumatischen und der optischen Telegraphie 
besprochen. 

Eine grosse Anzahl von Tabellen fiir den praktischen Gebrauch geben 
dem Werke den Charakter als recht eigentliches .Hand buchu der praktischen 
Telegraphie. 

Die Ausstattung der besprochenen drei Werke ist eine durchweg gute 
und elegante, wie dies von einer Firma wie Gauthier-Villars nicht anders zu 
erwarten ist. C. B. 
Privat-Deschanel et A. FociZion, Dictionnaire general des sciences tMoriques 

et appliquees. 3 edit. Gr. in-80. it 2 col. en deux parties. I partie 
(A - E) VII p. et p. 1 a 1150; II partie (G-Z) p. 1151 a 2686 avee 
fig Paris, Delagrave. 

Salinen- und Salzbergwerkskarte von Deutschland und den an
grenzenden Liindern: 1883. Herausgegeben vOni deutschen Salinen
verein. 4 Blatt Chromolith. Mit 1 Blatt Text. Fol. Gera, Griesbach . 
• 0 12 

Statistiscbes Jabrbuch fiir das Deutsche Reich. Herausg. vom Kais. 
Statistiscben Amt. 5. Jahrg. 1884. Berlin, Puttkammer u. Miihlbrecht. 
1884. VII u. 200 S. Lex.-80 mit 2 Karten. Cart. JI 2,40. 
Dieses vorziiglicb redigirte Werk hat illfolge des iibersichtlich angeord

neten Inhalts und der grossen Zuveriassigkeit seiner Angaben scbon Hingst 
in weiten Kreisen sich grosse Anerkennung erworben. In lallgen ver-
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gleichenden Jahresreiben werden die wicbtigsten Verbiiltnisse des Deutschen 
Reicbes, je nach Veranlassung die Ergebnisse erstmaliger Erhebungen (z. B. 
die Berufsstatistik) in einem Bande von etwa 200 Seiten von handlichem 
Format mitgeteilt. Jeder Jahrgang enthiilt drei in Buntdruck ausgefiihrte 
Karten. Dieselben erhoben wesentlich die Anschaulichkeit wichtiger statisti
scher Thatsachen. Das Buch giebt ein deutliches Bild von der Grosse, der 
~Iacht und den H iilfsquellen des Deutschen Reiches. 
Wathner's praktischer Eisen- und Eisenwaaren·Kenner. 5. Auf!. Heraus

gegeben von J. Tosch. 9. Lfg. 40. Graz, Cieslar. vtt 2,50. 
Zikmund, V., Neues Adressen- und Nachschlagebuch fiir Zucker-Interessenten 

(Zuckerfabrikanten und -Handler). 120. Prag, Rziwnatz. vtt 3,60. 
- Karte der Zuckerfabriken und Raffinerien Oesterreich-Ungarns. 1: 600000. 

Chromolith. Fol. Prag, Andre. .It 10. 
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Ausscheidungsverfahren 246. 249. 
Aves-Guano 392. 
Azofarbstoffe 445. 
-, bromirte 446. 
- gemischter NaphtoIsulfosauren 450. 

Bablah 410. 
Backarock 173. 
Backpulver 382. 

B. 
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Barohygrometer 493. 
Baryt 117. 
Bastardirung von Rebsorten 281. 
Beiz- und Appreturmittel 426. 
Benzidin- und Benzidinsulfon - Sulfo-

sauren 447. 
Benzoesaure 417. 
Benzol aus Leuchtgas 186. 
Benzolgewinnung 434. 
Bergwerke, Production, Statistik 1. 
Bernsteinimitation 337. 
Bernsteinlack 337. 
Bessemerbirne 36. 
- Kippvorrichtung 35. 
Bessemereisen, Schweissbarkeit 41. 
Bessemergeblase 37. 
Bessemerprocess 35. 
Bienenkorbcoksofen 208. 
Bier 293. 
- Conservirung 305. 
- Kohlensaureabsorption 306. 
- Statistik 307. 
- Untersuchung 306. 
Bierdruckapparate 305. 
Bierwiirze 299. 
Bitterwasser 347. 
Blauholz, Statistik 464. 
Blei 49. 
- Statistik 4. 
Bleibestimmung 26. 
Bleichen von Textilstoffen 427. 
Bleichverfahren 469. 
Bleierze, Statistik 2. 
Bleiglasuren 139. 
Bleikammern, Temperaturen in den

selhen 85. 
- Verteilung del' Gase in densel-

ben 80. 
Bleiriihren, verzinnte 349. 
Beliweiss 429. 
- Statistik 464. 
Bleiweisskammern 430. 
Blutlaugensalz 106. 
Boro-Glycerin 392. 
Borsaure 391. 
Bottich-Nassmiihle 134. 
Bower-Barff-Verfahren 44. 
Braunkohle 31. 
Braunkohlen 200. 
- Statistik 1. 222. 
Brenngase, Reinigung 215. 
Brenniifen fiir Thonwaaren 146. 
Brisanzproben 175. 
Brom 404. 
- als Desinfectionsmittel 67. 

Bromextraction edler Ilfetalle 51. 
Bromwasserstoffsaure 67. 
Bronze, siliciumhaitige 63. 
Brot 382. 
Brotgarung 316. 382. 
Biigelhiilzer zum Gl1itten des Glases 127. 
Buntpapier 471. 
Butter 373. 
Butterfett 366. 
Bypassregulator 186. 

c. 
Cacao 389. 
Cacaobutter 389. 
Cacaopulver 165. 
Caffein 423. 
Calcinirofen 220. 
Calciumnatriumcarbonat 92. 
Calciumphosphat und Schwefel aUff 

Sodariickstand 95. 
Calciumsaccbarate 248. 264. 
California-Scbiesswolle 168. 
Camera, pbotographische 475. 
CapiIlar-Tbermometer 489. 
Carne pura 377. 
Celluloid 169. 
Cellulose 317. 428. 
Cellulosezucker 275. 
Cement 151. 
- Statistik 158. 
- weisser 159. 
- aus Carnallit und tbonerde-, kiesel-

saure- und kalkbaltigen IlIaterialien 
152. 

- Zersetzung durch Wasser 157. 
Cementbliicke, Erhartenderselben 153. 
Cementbrennofen 151. 
Cementfiiesen 153. 
Cement-Leiniilfirniss 338. 
Cementmiillerei 152. 
Cementriihren 153. 
Cementsteine, Untersuchung 157. 
Centrifugalscbnitzelmaschine 230. 
Centrifugen 257. 401. 498. 
Cespitin 418. 
Cbilisalpeter, Statistik 110. 
Chinabasen 421. 
Chinaldin 419. 
Chinaldine 457. 
Chinaldinathyljodid 461. 
Chinin 422. 
Chinolinbasen 418. 
Cbinolinderivate, bydroxylirte 459. 
Cbinolinsulfosaure 457. 
Chlor 66. 

36* 
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CblorkaIium, Statistik 3. 
Cblorkalk 99. 
- continuirlicbe Darstellung 66. 
Chocolade 389. 
Chrysanilin 461. 
Cinch olin 421. 
Cinchonamin 421. 
Citronensaure 416. 
Cochenille, Statistik 464. 
Cocosiil 341. 
Ciilestin, Reduction mittelst Schwefel-

kaliums 117. 
Coks 203. 
- Statistik 222. 
Coksausdriickmaschine 110. 
Coksofen 203. 
Collodiumverfahren 474. 
Colonialzucker 263. 
Compostdiinger 398. 
Concentriren von Essig etc. 414. 
Condensation von Zink- etc. Dampfen 

50. 
Condensed Beer 306. 
Coniin 419. 
Convertor 35. 
Convertor-Futter 34. 
Conyrin 419. 
Cumidin 459. 
Cumochinaldin 459. 
Cupolofen 40. 
Cuprammoniumhydroxydliisung 52. 
Cyanide der Alkali- und Erd-Metalle 

107. 
Cyanin 460. 

D. 
Dachbedeckungs-Cement 160. 
Dachziegel 145. 
Dampfen 310. 
Dampfentwickelung mittelst Aetzna

tronliisung 93. 
Dattel-Zucker 267. 
Decantirapparat fiir saturirte Zucker-

safte 236. 
Desinfectionsmittel 404. 
Destillation 319. 
Destillation von Fetten etc. 340. 
Destillation, trockene 113. 
Destillirapparate 486. 
Destillirofen fiir Teerproduction 216. 
Diamidophenylakridin 461. 
Diazoverbinrlungen 445. 
Dicksafte, Schwerkochen ders. 243. 
Diffuseursiebe aus Wellblech 231. 
Diffusion 231. 

Diffusionsriickstande 232. 233. 
Dinasstein 160. 482. 
Dinitropbenolsulfosaure 444. 
Diphenylamin 453. 
Directer Process zur Eisendarstel

lung 34. 
Dolomitverfahren der ~Ielasse-Ent-

zuckerung 252. 
Doppel-Puddelofen 33. 
Drabtgewebe zum Filtriren 482. 
Druckentlastungsvorricbtung an Re-

torten 183. 
Druckgefass fiir Siiuren 67. 
Diingerpulver 400. 
Diingung fiir Kartoffeln 309. 
Dynamite 170. 

E. 
Edelsteine, Farbe derselben 130. 
Eichengerbsaure 404. 
Einmieten der Riiben 228. 
Einweichen der Haute 408. 
Eisbereitung 359. 
Eisblumen auf GJas 129. 
Eiskeller 362. 
Eisen 26. 
- Statistik 45. 
- schmiedbares 33. 
- Ueberziehen mit Blei 45. 
Eisenbestimmung 26. 
Eisenchlorid 234. 
Eisendraht 45. 
Eisenerz 28. 
Eisenerze, Statistik 2. 
- Extractioll von Schwefel und Phos-

phor 29. 
Eisenliisung, salpetersaure 26. 
Eisenoxalat-Entwickler 475. 
Eisenriihren, verzinkte 348. 
Eisensand 28. 
Eisenstein, Entphospborung 28. 
Elektricitats-Accnmulatoren 497. 
Elektrometallurgie 55. 
Elution 254. 
EmaiJs 138. 
Email-Ornamente 129. 
Emulsionsmaschine 375. 
Entgasung geschmolzener Substanzen 

42. 
Ent- und Vergasung 218. 
Entkletten von Geweben 426. 
Entphosphorungsschlacken 395. 
Eosinsilber 473. 
Erdiilgas 179. 
Erwarmung von Most 285. 
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Erze 28. 
- Reduction derselben durch Sonnen-

licht 52. 
Essig 386, 39 L 
Essigbilder 414. 
Essigfabrikation 414. 
Essigsaure im Wein 289. 
Explosivstoffe ] 64. 
Exponir-Automat 476. 
Extractgehalt der Weine 289. 
Extraction von Knochen 412. 

F. 
'Falzziegel 145. 
Fangpflanzen fiir Kematoden 227. 
Fasspipe 286. 
}<'aulnisalkaloide 423. 
Farbenempfindlichkeit, photographi-

sche 473. 
Farbhiilzer, Extraction 432. 
Farbholz·Extracte, Statistik 464. 
J;'arbstoff, gelber 433. 
- aus rohem Baumwollen - Samenol 

433. 
Farbstoffe aus Betanaphtol 450. 
- aus Lignit 434. 
- mittelstgarenderZuckerliisung433. 
- blaugriine aus 'I'richlorbenzaldehyd 

442. 
- gelbe aus Chinophtalon und Am

moniak 459. 
- gelb'e aus Anthrachinon 460. 
- gelbe aus Cbinaldin und Phtal-

saureanhydrid 458. 
- rote aus Paradiaminen und amidir

ten Aethern der Phenole 443. 
- rote aus Pyridin- und Chinolin

basen 458. 
- violete aus tertiaren aromatischen 

.Monaminen mittelst Chlorkohlen
oxyds 439. 

- fiir Papierfabrikation 468. 
Feculometer 272. 
Feilen 162. 
Fermentwirkung 311. 
Ferrocyanverbindungen 108. 
:Fett, Zerkleinerung 334. 
:Fette 330. 378. 
- Harze, Oele, Statistik 343. 
Fettbestimmung 369. 
Feuerung, rauchverzehrende 217. 
Feuerungsanlagen 217. 
Filigranglaser 128. 
Filter 482. 
- fiir Abwasser 401. 

Filterpressen 237. 484. 
Filtersteine 163. 
Filtrirmaterialien 399. 
Firniss, plastischer 335. 
Fleischconservirung 377. 
Fleischextract, Liebig'scher 378. 
Fleischpulver 377. 
Fleischsolution 377. 
Fleischwaaren 376. 
Fliissigkeitsheber 504. 
~'lughefe 303. 
~'lugstaubablagel'Ung 57. 
Fluoraluminium 47. 
}i'luorol 445. 
~'lusseisen 35. 4 L 
Formgebung del' Thonwaaren 142. 
Frauenmilch 369. 
Fruchtsafte 386. 
}<'useliil 325. 385. 

G. 
Garbottichkiihler 30 I. 
Garkraft der Hefe 329. 
Garspund 304. 
Garung 301. 315. 
Garung del' Eiweisskiirper 317. 
Gallisin 275. 
Galvanische Batterien 493. 
Gasbrenner 196. 
Gascarburator 190. 
Gasdruckregulator 196. 
Gasdruck-Verstarkung 198. 
Gase aus Diffusionsapparateu 232. 
Gaseinschliisse in Eisen und Stahl 41. 
Gasentwicklungsapparat 501. 
Gasfeuerung 217. 
Gasgenerator 214. 
Gaskammerofen 148. 
Gasreinigungsmassen 108. 185. 
Gasretortenofen 182 . 
Gasretortensteigrohre 183. 
Gaswasser 1l0. 
Gaswasseruntersuchung 187. 
Gefassgliihofen 150. 
Geizen 280. 
Gelbgefasertes Papier 472. 
Gelbholz, Statistik 464. 
Generatoren 146. 
Generatorfenerung 204. 
Gel'berei 404. 407. 
Gerbereimaschinen 411. 
Gerbereiriickstande 411. 
Gerbsaure 40.'i. 
Gerbstoffbestimmung 406. 
Gerbstoffe 404. 
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Gerbstoffextraction 405. 
Gerste 309. 380. 
Gerste, Keimtahigkeit 293. 
Gespinnstfasern 425. 
Getreide 380. 
- Starkegehalt 310. 
Gewiirze 389. 
Ginsterpflanze 425. 
Gjers-Gruben 44. 
Glace-Gerberei 409. 
GHinzendmachen von Leder 411. 
Glas 125. 
- giessen 127. 
- Statistik 132. 
Glaser, farbige 128. 
Glasatzung 129. 
- mit Fluoriden 128. 
Glasmosaik, farbige 130. 
GlasOfen 126. 
Glaspressformen 131. 
Glasuren, chemische Constitution 139. 
- craquelirte 138. 
Glasurfehler 137. 
Glasvasen 131. 
Glaswannen, Kiihlen 126. 
Glaubersalz 124. 
- eisenfreies 92. 
Gloverturm 88. 
Gliihofen zur Darstellung von Aetz-

strontian 122. 
Glutiminsaure 264. 
Glycerin 339. 
Glyceringewinnung 343. 
Gold, Statistik 4. 
Gold- und Silbergewinnung mittelst 

Elektricitat und Quecksilber 54. 
Grubenwasser 347. 
Guano 392. 
Giisse, dichte 37. 
Guss, schmiedbarer 40. 
Gusseisen 40. 
Guttapercha 336. 
Gyps, natiirlicher, Harten und Farben 

desselben 124. 
Gypsausschlage 134. 
Gypsbrennofen 123. 
Gypsen des Mostes 290. 
Gypsstein 159. 

H. 
Hartebestimmung des Wassers 356. 
Ham 399. 
Hartguss 40. 
Harzkernseifen 341. 
Harzleim 470. 

Harz 01 335. 
Hausenblase 413. 
Hefe 301. 
Heissluft-Trockenapparat 481. 
Heizgase 213. 
Heizriihrensystem fiir Verdampfappa-

rate 241. 
Heizstoffe 200. 
Heliophanit 173. 
Henze-Dampfer 310. 
HochOfen 117. 
Hochofenbetrieb 29. 31. 
Hochofengase 29. 32. 108. 
Hohlguss 40. 
Hollander 468. 
Holzaschencoks 31. 
Holzessig 415. 
Holzkohlen-Hochofen 31. 
Holzstoff 464. 
Holzzellstoffbereitung mit Alkalien 

und Schwefelalkalien 464. 
Homochinin 421. 
Honig 384. 
Hopfen 293. 
Hopfenbittersaure 294. 
Hopfendarre 294. 
Hopfenextracte 295. 
Hopfensudmethode 295. 
Hopfenzerreissen 294. 
Hiittenproduction, Statistik 3. 
Hiittenrauch 61. 
Hydraulische Krane fiir Stahlwerke 37. 
Hyoscyamin 423. 

I. 
Imesatin 462. 
Impragnirung von Steinen 162. 
Indigo 432. 
- KiinstJicher 462. 
- Statistik 464. 
Indigoblau 463. 
Induline 443. 
Isatin 462. 

Jaspisglas 128. 
Jaurt 371. 
Jute 425. 

J. 

K. 
Kalteerzeugungsmaschine 361. 
Kase 375. 
Kaffee 387. 
Kaffeesurrogat 387. 388. 
Kainit 105. 
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Kalisalze 397. 
- Statistik 1. 
Kalisalzlager 106. 
Kaliumbichromat 108. 
Kaliumchlorat 109. 
Kaliumverbindungen 105. 
Kalk, schwefelsaurer 123. 
Kalkfarbe 431. 
Kalklichtlampe 199. 
Kalkmagnesiasaccharat 252. 
Kalkmilch, specifisches Gewicht 123. 
Kalkthonerdeglas 125. 
Kandiszucker 258. 
Kapseln fiir Thonwaaren 146. 
Karagrut 371. 
Kartoffel 383. 
- Starkegehalt 309. 
Kartoffelcultur 308. 
Kartoffelpiilpe 27l. 
Kartoffelstarke, Wassergehalt dersel-

ben 273. 
Kastanienmehl 382. 
KathedralgJas 128. 
Kautschuk, kiinstlicher 335. 
Kellerwesen 304. 
Kephir 37l. 
Keschk 37l. 
Kesselsteinmittel 35l. 
Kienruss 179. 
Kiesfilter 226. 
Kiesfiltration 237. 
Klareisgefrierapparat 360. 
Knallgas-Brenner 199. 
Knallgas-Heiz brenner 196. 
Knallquecksilber 170. 
Knallsaure 171. 
Knallsignale 173. 
Knochen, Entfettung 331. 393. 
Knochenkohle 237. 239. 
Knochenkohlesuperphosphat 394. 
Knochenleim 412. 
Knochenmehl 395. 413. 
Kobalt 48. 
Kochsalz 91. 
- Statistik 3. 
Kohle, fliichtige Bestandteile derselben 

21l. 
Kohlenpapierfilter 350. 
Kohlensaure 305. 
- Transport gasf6rmiger 5. 
- zur Saturation 236. 
Kohlensaurehydrat 346. 
Kohlensaures Zuckerkalkhydrat 251. 
Kohlenschiefer 113. 
Kohlenstoffbestimmung im Eisen 26. 

Kohlenwasserstoffe 434. \' 
Kohlenwasserstoff, Feuerung 221. 
Kohlenwasserstoffe aus Petroleumgas 

180. 
Kornplatten zum Druck 477. 
Krapp, Statistik 464. 
Kiipennetze 428. 
Kunstleder 412. 
Krugpressen 142. 
Kryolith 48. 
Krystallsoda 98. 
Kiihlapparat 300. 
Kiinstliche Steine 159. 
K unstdenkmaler aus Stein, Terra

cotta etc., Conservirung derselben 
160. 

Kumys 371. 
Kunsteis 359. 
Kunsthefe 318. 
Kupfer 50. 
- Statistik 4. 
Kupferchlorid- und Natriumsulfat-

16sungen 58. 
Kupfererze, Statistik 2. 
Kupferlegirungen mit Natrium 63. 
Kupfer-Zink- und Kupfer-Zink-Zinn-

Legirungen 63. 

Lack 337. 
Lactometer 368. 
Lagerfasser 286. 
Lagermetall 64. 

L. 

Leder mit zweifarbiger Narbenseite 
409. 

Lederschmiere 409. 
Legirungen 63. 65. 
Leim 412. 

I Leinen 425. 
, Lein61surrogat 431. 

Leken 199. 
Leptometer 504. 
Leuchtgas, carburirtes 190. 
Leuchtgasretorte 183. 
Leuchtstoffe 178. 
Lichtpausen 478. 
Lignose 467. 
Linoleum 336. 
Liqueur 371. 
L6seapparat 500. 
Luftcarburirapparat 19l. 
Lufterhitzer fiir Malzuarren 297. 
Luftpumpe 492. 
Lupinen als Maischmaterial 315. 
Lustrefarben 138. 
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M. 
Magnesia 124. 
Magnesialicht 198. 
Magnesium 47. 
Magnesiumchlorat 102. 109. 
Magnesiumsulfit, basisches 234. 
Mais 315. 
Maismalz 299. 
Maischbottich 300. 314. 
MaischdestiIlirapparat 319. 
Maischen 311. 
Maischmiihle 312. 
Maisch- und Lauterverfahren 298. 
Maischverfahren 312. 
~rajolica-Glasuren 140. 
Miilzerei 296. 
Malachitgriinmetasulfosaure 440. 
Maltose 273. 383. 
Malz 293. 
Malzbereitung 311. 
Malzdarre 296. 
Malzextract 383. 
Malzgelee 384. 
Malzkeime 302. 328. 
Mangan· Bestimmung 27. 
Manganoxyde 49. 
lIantelofen zur Gewinnung von Stron-

tian etc. 121. 
Massemiihlen 134. 
Materialien, feuerfeste, basische 38. 
Maueranstrich-Farben 431. 
Mauerziegel 143. 
Meerwasser 344. 
Mehle 381. 
Mehlthau-Krankheit des Hopfens 294. 
Melasse 245. 
Melasse-Entzuckerung 226. 
Messtrommel fiir Gase 187. 
Metalle, edle 50. 
Metallgewinnung, elektrolytiscbe 53. 
Metallodium 429. 
Metallplatten, verzierte 65. 
Metallthermometer 490. 
Metalliiberziige 65. 66. 
Metbylalkobol 323. 
Methylbittermandeliilgriine, chlorirte 

440. 
Methylchinoliniumchlorid 458. 
Methylenblau 443. 45l. 
Methylhydrochinolin 458. 
Mikromembrane 505. 
Mikromembran-Filter 349. 
Mikroorganismen 354. 
Milch 362. 
Milch, abgerahmte 371. 

Milchascbe 370. 
~filchconservirung 370. 
Milchcontrole 366. 
~mch-Erwarm- und Kiihl-Vorrichtung 

370. 
Milchpraparate 370. 
Mineralquellen 345. 
Mineralsauren in trockener Form 88. 
~Iineralschmieriile 199. 
~Iineralwasser, kiinstliche 357. 
~Iineralwasser-Apparat 358. 
~fiirteH1ischmaschine 159. 
~Ioostorf als Beimengung zu Pe-

troleum 179. 
Most 285. 
Muffel- und EmaillirOfen 149. 
Muskatbliite 391. 
~Inster anf Pliisch 425. 
Mutterkorn 381. 

N. 
Nabrungsmittel 362. 
Naphtol 436. 444. 
Napbtolderivate 438. 
Napbtoldisnlfosaure 445. 
Napbtolsnlfosauren 437. 438. 445. 

448. 449. 
Naphtylaminsulfosauren 437. 
Natrium 103. 
Natriumbicarbonat 94. 
- Trocknen 97. 
Natrinmbichromat 103. 
Natrinmchlorat 102. 
Natrinmsnlfat 92. 
Nelken 390. 
Nematoden 227. 
Neudynamit 170. 
Nickel 48. 
Nicotin 420. 
Nitrobenzol 434. 
Nitroglycerindarstellung 169. 
Nitroglycerinsprengstoffe 169. 
Nitroleukobasen des Tripbenylmethans 

439. 
Nitroscbwefelsaure 88. 
Nitrosodimethylanilin und alkalische 

Schwefelmetalle 453. 
- und Chlorschwefel 453. 

. - nnd Dimethylanilin 455. 
- nnd Schwefelwasserstotfgas 452. 
Nitrosophenole 436. 

o. 
Oelgasbeleuchtung 192. 
Oelgasretorte 193. 
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Oelpressen 330. 
Of en zum Brennen von Strontian etc. 

122. 
Ofengase 111. 
Oidium 284. 
Okerfarben 43l. 
Olivenol 379. 
Opiumbasen 421. 
Organische Substanzen im "Vasser 355. 
Orthonitroacetophenon 462. 
Othonitro-jS'-Phenylmilchsiiure 463. 
Osmose 255. 
Osmose calcique 256. 
Osmosesaccharat 256. 
Osmosewendeapparat 255. 
Oxychinoline 418. 457. 
Oxylin 389. 
Oxynaphtochinolin 457. 
Oxypyrazole 448. 
Ozokerit 200. 

Panclastite 172. 
Papaverin 421. 
Papier 464. 

P. 

- unentziindliches 472. 
Papierleimung 470. 
Papiermaschinen 471. 
Papierstoffkocher 465. 
Papiertrocknung 471. 
Paprika 390. 
Paraffin 199. 
Parallelfalzziegel 145. 
Paranitrobenzylidenchlorid 436. 
Paraphenylendiamin 443, 45l. 
Pasteurisiren 305. 
Pasteurisirungs-Apparat 286. 
Patentgesetze, wichtigste Bestimmun-

gen derselben ] 2. 
Pech, Statistik 463. 
Pepton 298. 
Permanganatliisung 26. 
Petro leum 178. 
- Statistik 222. 
Petroleumlampensysteme 180. 
Petroleumpriifungsapparat 181. 
Petroleumpriifer 502. 
Pfeffer 390. 
Pflanzenfarbstoffe 432. 
Phenol gegen Reblaus 282. 
Phenole des Fluorens und Acenaph-

tens 445. 
Phenolfarbstoffe 444. 
Phenylhydrazin 275. 
Phlobaphen .404. 

Phosphat aus Schlacken 98. 
Phosphate 393. 
Phosphate bei del' Garung 302. 
Phosphor, Verhalten im Hochofen 31. 
Phosphorbestimmung im Eisen 27. 
Phosphorsaure 402. 
Phosphorsaurebestimmung 401. 
Photographie 472. 
Photographien, farbige 477. 
Photometer 503. 
Phylloxera 282. 
Picolin 420. 
Pikrinsaure g'egen Reblaus 283. 
Piperidin 419. 
Platten, feuerfeste 162. 
Platten, photographische 475. 
Plattiren von :M:etallen 66. 
Polarisationsinstrument 262. 
- Control-Proberiibre 503, 504. 
Polirapparat fiir ~ralz 298. 
Politur 338. 
Polplatten fiir secundare Elemente 

497. 
Porcellan, marmorahnliches 160. 
Porcellanglasuren 136. 
Porcellanofen 147. 
Poriise Tbonwaaren 161. 
Portland-Cement 152. 
- Erhartung 158. 
- Priifung 157. 
- Thesen del' Cementfabrikanten 

155. 
- Verfalschungen 154. 
Potasche, Statistik 110. 
Poteline 376. 
Poudrette 398. 
Pouzzo-Portland 158. 
Presshefefabrikation 328. 
Pressumschlage 331. 
Prismapulverpresse 166. 
Probestecher 502. 
Propfen 281. 
Proteinschlamm 271. 
Pseudomorphin 421. 
Ptomaine 423. 
Puddelofen 33. 
Puddelprozess 33. 
Puddelroheisen 32. 
Pulver, E. C. 168. 
- prismatisches 165. 
Pulverfabriken, Elektrische Beleuch-

tung 164. 
Puzzolane 153. 
Pyridinbasen 417. 
- gegen Reblaus 282. 
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Pyrometer 491. 
Pyroxylin 169. 

R. 
Raffinadezucker 257. 
Raffinose 264. 
Rabm 366. 369. 
Rebe 279. 
RebIaus 281. 
RebpfiibIe, kreosotirte 280. 
Rectificirapparat 320. 321. 
Regeneratoren 219. 
Reinigung des Riibensafts 234. 
Reis 383. 
Reisstarke 275. 
ReliefpIatten fiir Hocbdruck 477. 
Retorteniifen 221. 
Ringofen 149. 
Rinnenfilter, Puvrez'scbe 237. 
Rosten mit wasserdampfhaItiger Luft 

58. 
Rostgas-Entsauerungsverfabren 59. 
Rostofen 60. 
- mit Riibrwerk 57. 
Riistprocess 57. 
Robammoniak-Superpbospbat 394. 
Roheisen, Darstellung 29. 
- Raffination 33. 
- Statistik 3. 
Rosanilin - Farbstoffe aus tertiaren 

alkylirten Amidoderivaten des 
Benzophenons und secundaren und 
tertHiren aromatiscben Aminen 441. 

Rosanilingruppe, Leukobasen aus 
tetraaIky lirten Diamido benzhydrolen 
440.441. 

Rosopbenolin 445. 
Roststabe 222. 
Rotgerberei 408. 
RothoIz, Statistik 464. 
Rove 405. 
Rubifuscin 455. 
Riibenbau, Vorteile desseIben fiir die 

Landwirtschaft 226. 
Riibensamen, Gebraucbswert 261. 
Riibenschnitzel 230. 
Riibenscbnitzelpresse 232. 
Riibenscbwemme 229. 
Riibenwein 287. 
Riibenzucker-Steuer-Reform 223. 
Riickstande der Anilinfabriken 160. 

S. 
Saccharin und Saccharinsaure 264. 
SackfiIter 350. 

Saffian 409. 
Safran 390. 
Safranin 443. 
SaIz, kiinstIiches CarIsbader 358. 
SaIzseeen 344. 
Sauredextrine 310. 
Saftgewinnung 230. 
SalicyIsaure 300. 
Sal peter, Statistik 1l0. 
Sal peter- und Chlorkalium-Trocken-

apparat 106. 
SaIpeterverlust im Gay-Lussacturm 75. 
SaIze, Statistik 3. 
SaIzgewinnung 104. 
SalzIosungen, Verdunstung 91. 
Salzsaure 100. 
SaIzsoole, Verdampfung durcb Sonnen-

straIen -91. 
Salzverbraucb 105. 
Samenriiben, Auswahl 260. 
SandgebIase 131. 
Saturation 233. 234. 
- mit schwefliger Saure 226. 
Saturationsgefiisse 236. 
Sauerwurm 283. 
Saure scbwefeIsaure Alkalien als Con-

densationsmitteI 435. 
SchachtcoksoJen 207. 
Scbaumgarung 318. 
Scheidung 233. 
Schiefer, bituminose 113. 114. 
Schieferthon 216. 
Schienen aus hartem Stahl 42. 
Schiessbaumwolle 166. 
Scbiesspulver 164. 
- Statistik 178. 
Schiesspulverfabrikation 164. 
Schiffcben zur Raffinirung der Glas-

masse 127. 
Schiffsanstricb 432. 
Schiffsbau, deutscbes Eisen 43. 
SchIacke des basischen Processes 38. 
SchIacken 396. 
- chemische Zusammensetzung 32. 
SchIackenzusatz zu Portland-Cement 

154. 
Schlammen von Starke 270. 
Scblammpumpe 238. 
SchIempe 324. 
Schleuderapparat 428. 
Schmaucben 146. 
Schmelztiegel,Formung derselben 143. 
Scbmiermittel 335. 
SchmirgeIersatz 163. 
Scbmutzprocent·Waage fiirRiiben 261. 
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Schnellfilter 305. 
Schnitzelmaschine 230. 
Schnitzelmesser fiir Melassekalk 254. 
Schonen des Weines 289. 
Schoenit 105. 
Schreibtafeln aus Magnesia und Zink-

kitt 162. 
Schwarzen von Leder 409. 
Schwammfilter, continuirliches 237. 
Schwarzpulver 165. 
Schwefel 68. 

Statistik 90. 
- aus Erdsulfiden 68. 
-- - Sodariickstanden 69. 
Schwefelammonium 111. 
Schwefelkies, Statistik 2. 
Schwefelkiesabbrande, zinkhaltige 58. 
Schwefelkiesproduction 89. 
Schwefelkohlenstoff aus Leuchtgas 185. 
Schwefelquellen 347. 
Schwefelsaure 69. 
- im Papier 470. 
Schwefelsaureanhydrid 88. 
Schwefelsaurediingung 398. 
Schwefelsauremonohydrat 88. 
Schwefelwasserstoff 122. 
- im Leuchtgase 190. 
Schwefelzink 43l. 
Schweflige Saure 279. 
Schwefligsaure-Saturation 234. 
Schweineschmalz 374. 
Schweisseisen 33. 4l. 
- Schlackengehalt 27. 
Schweissen von Eisen etc. mit Nickel 

etc. 64. 
Schwimmer fiir Wasserstandsglaser 

502. 
Scrubber 184. 212. 
Secundarbatterien 497. 
Seide 425. 
Seife 338. 
Seifenblatter 342. 
Seifenformmaschine 342. 
Seifenpresse 342. 
Seifenschmiere 409. 
Selenophanit 173. 
Simes-Elau 137. 
Siemens-Process 39. 
Signirfarbe 432. 
Silber 51. 
- Statistik 4. 
Silber- und Golderze, Statistik 2. 
Silicate von Zink, Elei, Baryt und 

Strontian 125. 161. 
Silicirungsgrad der Schlacken 28. 

Siliciumeisen 63. 
Soda, Statistik 105. 
Sodafabrikation 97. 98. 100. 
Sodariickstande 95. 100. 
Sorghum-Zucker 266. 
Spaltpilzgarung 316. 318. 
Spargel, conservirte 391. 
Spiegelglas 131. 
Spiral-Maischkiihlapparat 314. 
Spirituosen 385. 
Spiritus 308. 
- Denaturirung 6. 
- Statistik 326. 
Spiritusfiltrirapparat 322. 
Spiritus-Mess- und Control-Apparat 

323. 
Sprengen mittelst Kohlensaure 175. 
Sprenggelatine 170. 
Sprengpatronen 174. 
Sprengstoll'e, Priifung 176. 
Sprengtechnik 174. 
Starke 269. 
Starkeabflusswasser 272. 
Starkearten 272. 
SHirkezucker 273. 
Stassfurter Salze 397. 
Stein gut, Farbe 135. 
Steinkohle, Destillation 211. 
Steinkohlen, Statistik 1. 222. 
Steinkohlenbriquets 200. 
Steinkohlengas 182. 
Steinkohlenhalden 202. 
Steinkohlenteerasphalt 435. 
Steinmassen, poriise 161. 
Steinsalz, Statistik I. 
Steinzeug, Creussener 142. 
Stickstoff der Steinkohle 212. 
Stickstoffbestimmung 403. 
Stickstoffdiinger 396. 
Streckofen 127. 
Strontian 117. 119. 
Strontianit lSI. 
Strontianverfahren 254. 
Strontianzucker 255. 
Strontiumcarbonat 118. 
St'rontiumsulfat, Umwandlungsapparat 

121 . 
Strychnin 422. 
Stuckornamente 159. 
Stutenmilch 372. 
Substitutionsverfahren 246. 
Sudhausanlage, pneumatische 300. 
Sulfitholzstofflauge 466. 
Sulfitkocher 465. 
Sulfocarbonat 282. 
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Sumpfgasgarung 317. 
Superphospat 393. 

T. 
Talgdenaturirung 341. 
Talgverfiilschungen 379. 
Tanninschwarz 432. 
Teer, Statistik 463. 
Teerdestillation 435. 
Teerfarbstoffe, schwefelhaltige 451. 
Teerverdickungen 184. 
Temperaturerhalter 300. 
Terpentinolseife 341. 
Tetramethyldiamidobenzhydrol 441. 
Tetramethyldiamidodiphenylamin 443. 
Thee 388. 
Thermometer 488. 
Thermostat 31!!. 
Thiodiphenylamin 454. 
Thomas-Process 37. 
Thomas-Schlacken 98. 
Thon, gypshaltiger H13. 
Thon, Schwindung 135. 
Thon, Veltener 142. 
Thonerde 125. 
Thonerde, essigsaure 415. 
Thonerdehydrat, fliissiges zur Reini-

gung der Zuckersafte 233. 
Thonerdesilicate 132. 
Thonerdesulfat 124. 
Thonpresse 135. 
Thonreiniger 134. 
Thonschneider 144. 
Thonwaaren 132. 
- porose 161. 
- Statistik 150. 
Thran 333. 409. 
Titansaure 133. 
Titrirapparat 501. 502. 
Tonite 168. 
Torf 469. 
Torfzerreissmaschine 469. 
Traubenzucker 274. 
Trebern 307. 
Treppenrost 222. 
Triphenylmethanderivate 439. 
Trockenapparat 324.400. 479. 
Trockenapparate fur Braunkohle 201. 
Trockenapparat fiir Zucker 257. 
Trocknen von Starkeproben 273. 
'l'ropfenzahler 504. 

U. 
Ueberzug comprimirter Schiessbaum

wolle 168. 

Ueberzugsmasse fiir Fussboden 163. 
Umschlagen der Weine 288. 
Untersalpetersaure im Bleikammer-

system 72. 
- fiir Spreng- und Leuchtstoffe 172. 

v. 
Vacuumapparat 242. 
Vanadinverbindungen in Thonen 133. 
Vanillin 456. 
Vaseline 179. 
Ventilationskamin fiir Malzd:men 296. 
Verb lei en 65. 
Vercokung von Kohle 116. 
Vercokungskammern 204. 
Verdampfapparate 241. 486. 
Vergasung 218. 
Vergolden 66. 
Vergoldung auf Porcellan 138. 
Vernickelung 65. 66. 
Verseifung der Fette 338. 
Verzinken 65. 
Verzinken des Eisens 45. 
Verzuckerung der Starke 275. 
Vierbasischer Zuckerkalk 254. 
Vinometer 289. 
Vitriolerze, Statistik 2. 
Vormaischbottich 313. 
Vulcanisiren von Kautschuk 335. 

w. 
Waagen 488. 
Warme-Regulator 490. 
Warmeschutzmittel 163. 
Warmespeicher 220. 
Wasser aus W eissbier-Brauereien 293. 
Walkfett 341. 
Walzenschlammmaschine 135. 
Walzenstuhl fiir Starkefabrikation270. 
Walzwerke 43. 
Waschapparat fiir Ruben 228. 
Waschmaschinen fiir Kartoffeln 269. 
Wasser 344. 
Wasserdampf und zerstaubtes Wasser 

in der Schwefelsallrefabrikation 86. 
Wasserfilter 350. 
Wassergasofen 213. 
Wasserglas 125. 163. 
Wasserglasliisung zur Reinigung von 

Riibensaft 234. 
Wasserkiihlung 36. 
Wasserleitungen 348. 
Wasserreinigung 351. 
Wasserstoff 216. 
Wasserstoffgas 195. 
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Wasserstoffsuperoxyd 302. 371. 427. 
Wasser-Untersuchungsmethoden 353. 
Wasserversorgung 348. 
Wein 279. 286. 
- Farbstoffgehalt 290. 
- Instruction uber Erheben, Aufbe-

wahren, Einsenden, Untersuchung 
desselben 6. 

- Statistik 291. 
-- Trester 291. 
Weinberge, Bodenbearbeitung nnd 

Diingung 280. 
W cinconservirungsfiiissigkeit 288. 
Weinfiirbemittel 291. 
Weinkrankheiten 287. 
Weinsiiure 416. 
Weinstein 416. 
Weinsteinbestimmung' 290. 
Weinwiirmapparat 287. 
Weizenstarke 272. 
W ellblech-Walzwerk 43. 
Wendevorrichtung fiir Walzwerke 43. 
Willesden Fabrics 53. 
Winderhitzung 29. 
Winderhitzungsapparat 30. 
Wolfram 62. 
Wollfett, Reinigung 334. 
Wiirze 299. 

z. 
Zapfenlagermetall 63. 
Zellstoff 465. 

Zerkleinerungsapparate 310. 478. 
Zeuggeben 302. 
Ziegel 143. 
- teils dicht, teils poros 163. 
Ziegelabschneideapparat 144. 
Ziegelpressen 144. 
Ziegelsteine, fieckige 145. 
Zimmt 390. 
Zimmtsaure 417. 463. 
Zink 49. 
- Statistik 3. 
Zinkbestimmung 26. 
Zinkerze, Statism. 2. 
Zinkgewinnung, elektrolytische 54. 
Zinkmuffelpresse 49. 
Zinkweiss 430. 
Zinn, Statistik 4. 
Zueker 223. 
- Statistik 267. 
Zuckeralge 259. 
Zuckerbestimmung 261. 262. 
Zuckerbliicke 258. 
Zuckerkalk 247. 251. 254. 
Zuckerraffination 257. 
Zuckerrohrverarbeitung 265. 
ZiindhiiJzer 176. 
- Gesetz 5. 
- Statistik 178. 
Zundholzermaschine 177. 
Zundhiilzertunkmaschine 177. 
Zugricbtung, constante 219. 
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