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I. Eisen. 

A. Allgemeines. 
a) Geschichtliches. Die von HOSTMANN ausgesprochene Ansicht iiber das 

Alter des Eisens, dass dasselbe bereits vor der Teilung der arischen 
Rassen bekannt gewesen sei, wie er aus dem Vorkommen des Namens Eisen 
in allen arischen Sprachen nachweist, wird heute auch von zahlreirlwu 
anderen namhaften Archaologen geteilt. Ueberdies spricht auch die Lei,ll
tigkeit der Herstellung und Bearbeitung desselben gegeniiber der Schwierig
keit der Kupfergewinnung fiir sein hoheres Alter. Nachweislich ist schon 
3124 v. Chr. Eisen, vielleicht sogar Stahl, in Aegypten hergestellt worden. 
Die Annahme einer Stein-, Bronze- und Eisenperiode ist daher nicht mehr 
statthaft. Bg.- u. H. Ztg. 4.'1, 432. 

Ueber Geschichte und Umfang des wiirttembergischen Eisenhiitten
betriebs berichtet KELLNER in Bg.- u. H. Z. 44, 29; die Entwickelung der 
II sed e r H ii t t e ist in einer Brochiire geschildert, von welcher St. u. E. 
4, 499 einen Auszug bringt. 

b) Constitution des Eisens. OSMOND u. WERTH haben beziiglich der 
Mikrostructur des Gussstahls gefunden (C. r. 100, 450), dass dieselbe 
zellig sei. Bei der Behandlung von 0'02-0'03 mm dick en PHittchen mit 
Sauren lost sich das Eisen auf, und die Zellenhiilsen von Kohleneisen bleiben 
zuriick, e benso beim Losen von Eisen in verdiinnter Salzsaure mittels des 
galvan. Stroms. Das Kom des Eisens soll durch Vereinigung der Zellen zu 
Haufchen, die jedoch keine gemeinschaftliche Hiille besitzen, entstehen. 
HUGHES' will dahin gelangt sein, die physikalischen Eigenschaften aus
gegliihter Probestabe durch Messung ihrer magnetischen Capacitat 
mittels einer magnetischen Waage genau zu erkennen. Bg.- u. H. Ztg. «, 54. 

A. JAROLIMEK hat eingehende Untersuchungen ii b er den E infl us s 
der Anlasstemperatur auf die Festigkeit und Constitution des 
Stahls veroifentlicht, durch welche er nachweist: 1. dass Stahl auch in 
Fliissigkeiten von 400 0 Temp. gehartet werden kann und dass die Harte 
von der Geschwindigkeit abhangt, mit welcher die Abkiihlung auf die kritis.che 
Temperatur 500 0 erfolgt; 2. dass der Stahl auch bei andauerndem Erwarmen 
auf niedrigere Temperaturen angelassen werden kann, z. B. gelb in 1 Min. 
bei 225 0 und in 10 Std. bei 100°, blau in 1 Min. bei 310 0 , in 10 Std. bei 

Biedermann, Jabrbuc~ VII. 1 



2 Eisen. 

240 0 ; 3. dass die Elasticitatsgrenze vo.n Stahldrahten, Federn u. s. w. nicht 
nur durch andauernde Steigerung der Belastung, so.ndern auch durch Er
warmen des einer starken Spannung o.der Fo.rmveranderung unterliegenden 
Stahls und zwar wiederho.lt erhiiht werden kann. Die hier'an gekniipften 
Eriirterungen iiber die physikalische Co.nstitutio.n des Stahls diirften kaum 
allseitige Zustimmung finden. Dass jedo.ch die Warme vo.n erheblichem Ein
fluss auf die Co.nstitution des Eisens ist, hat auch 111. L. FOURQOIGNON 
(C. r. 99, 237) nachgewiesen; durch mehrtagiges Erhitzen auf 900 bis 
1000 0 (also. bis dicht an die Schmelztemperatur) in einem luftleeren Platin
gefass veranlasste er weisses, manganfreies Ho.lzkohlenroheisen zur Aus
scheidung bedeutender Mengen Graphit, der sowo.l als Ausbliihung, die auf 
Papier und Biscuitpo.rcellan schwarzen Strich gab, wie gleichmassig in der 
metallischen Grundmasse verteilt vo.rko.mmt. So. zerfiel z. B. weisses Roh
eisen mit 2'959 Pro.c. geb. C durch das Gliihen in solches mit 0'895 Pro.c. C 
und 2'061 Graphit; ein anderes mit 2'824 Proc. geb. C schied 1'676 Pro.c. 
Graphit ~\11S. Diese Thatsache kann gleichzeitig als neuer Beweis fiir die vo.n 
LEDEBUR vertretene Theorie gelten, zufolge welcher Roheisen nicht als eine 
chemische Verbindung oder als ein Gemenge mehrerer angesehen werden 
darf, sondern eine Legirung der verschiedensten Elemente ist. Auch die von 
diesem Metallurgen wiederholt beobachteten Saigerungserscheinungen 
(St. u. E. 4, 634 u. 705) stiitzen seine Theorie. Diese Saigerung tritt 
natiirlich bei starker legirtem Eisen, also. bei Roheisen, deutlicher auf als 
bei schmiedbarem, aber auch bei letzterem ist sie durch SNELUS und STUBS, so.
wie neuerdings durch P. ZETSCHE (Bg.- u. H. Ztg. 43, 521) unzweifelhaft 
nachgewiesen. Die strengfliissigeren Legirungen mit wenig fremden Kiirpern 
erstarren zuerst, die an fremden Elementen reicheren zuletzt und sammeln 
sich infolgedessen im Innern der Blocke an. Derartige ausgesaigerte Teile 
konnen zuweilen scho.n mit dem Auge an ihrer Farbung erkannt werden, 
o.der sie haben sich gar als lo.se Einschliisse, bezw. als ausgeschwitzte Tro.pfen 
von dem reineren Metall getrennt; im letzeren Fall sind sie infolge der 
~chwindung durch das zuerst erstarrte herausgepresst worden. Da schmied
bares Eisen mit hiiherem Ko.hlensto.ffgehalt fester, so.lches mit geringerem 
aber zaher ist, so. wird bei dem V o.rkommen beider in einem Block so.wo.hl 
bei den mechanischen Proben als im Gebrauch ein Unterschied zwischen 
dem Mantel und dem Kern eines Blo.ckes hervo.rtreten. Hierauf ist die mit 
jedem Abdrehen auftretende Verminderung der Haltbarkeit der Radreifen 
zuriickzufiihren. - Vergl. auch die Versuche vo.n W. CHEEVER iiber die 
Abso.nderung der unreinen Bestandteile in Bessemerbliicken beim Abkiihlen 
(St. u. E. 4, 537). Neue vo.n den bisher geltenden abweichende Anschauungen 
uber Legirerr und Schweiss en entwickelt BALCHE in der Z. d. V. dtsch. 
lng.28, 947. 

Unter den fremden Elestandteilen des Eisens, die ungiinstig auf seine 
Arbeitseigenschaften einwirken, ist neuerdings beso.nders dem A r sen und 
dem Antimo.n Aufmerksamkeit geschenkt wo.rden. So. berichtet EUVERTE 
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(Bg.- u. H. Ztg. «, 93), dass die Verhuttung der Kiesabbrande von St. Gobain 
auf Puddelroheisen unmoglich war, weil das daraus erzeugte Sfabeisen nicht 
schweisst; die Ursache ist in dem Arsengehalt des Erzes zu suchen, der 
auch die Aufarbeitung alter Eisenschienen von Alais zu Schweisseisen ver
hindert. Der Verhuttung der Abbrande auf Bessemerroheisen stand jedoch 
nichts im Wege. LEDEBUR vermutet (St. u. E. 4, 640) mit Recht, dass die 

f 
Einwirkung des Antimons und des Arsens nicht sowohl fruher ubersehen, 
als vielmehr erst neuerdings mit der Verhuttung der Kiesab brande, die z. B. 
bis 0'55 Proc. As in Form eines Eisenarseniats (also nicht als fluchtiges 
Schwefelarsen) enthalten, hiiufiger aufgetreten ist. 

In Betrelf der im schmiedbaren Eisen eingeschlossenen Gase Hegen 
neue Untersuchungen von H. ZYROMSKI vor (St. u. E. 4, 534), nach welchen 
sich Schweisseisen dadurch yom Flusseisen unterscheidet, dass es neben 
Stickstoff und Wasserstolf grosse Mengen Kohlenoxyd (und zwar weit mehr 
als Wasserstolf) enthiilt, wahrend der Kohlenoxydgehalt des Flusseisens in 
der Regel nur einige Pro cent der Gasmenge ausmacht und niemals nahe an 
den Wasserstoffgehalt heranreicht. Dieser Unterschied ist zur Classification 
bei der Verzollung vorgeschlagen worden; EVRARD befurwortet dagegen 
auf Grund zahlreicher, in Firminy vorgenommener Versuche mechanische 
Proben. Die franziisische Zollbehiirde hat indess mit Recht an der Hart
barkeit als Unterscheidungsmerkmal festgehalten. C. G. F. MULLER weist 
nach (St. u E. 0, 79), dass die Ursache der zuweilen auftretenden ratselhaften 
A ufblahungen von Flusseisen bei der Bearbeitung darin zu suchen ist, dass, 
weil die Blasenschicht der Blocke nicht schweisst und bei fortschreitendem 
Strecken ihre Wand endlich sehr chinn wirrl, diese nun durch die ein
geschlossenen Gase aufgetrieben werden kann, wie an einzelnen Blocken, 
an Blechen und an Schienenstegen oft beobachtet wird. 

Ueber die Leitungsfahigkeit verschiedener Metalle fur den elek
iris chen Strom hat L. WEILLER neue Versuche angestellt, deren Resultate 
in der Z. d. V. dtsch. Ing. 28, 968 mitgeteilt sind. 

c) Classification des Eisens. Der Streit uber die Berechtigung der 
Einteilung des Constructionseisens nach gewissen Q u ali tat s z a hIe n hat 
auch im vergangenen Jahre angedauert; obwol eine vollstandige KHirung 
der schwierigen Frage noch nicht erfolgt ist, so ist doch nicht zu verkennen, 
dass sich mehr und mehr Stimmen und zwar in er8ter Linie die wissen
schaftlicher AutorWiten gegen die WOHLER'sche Qualitatszahl (Festigkeii 
+ Contraction) erheben. So erklart sich AKERMAN (St. U. E. 0, 83) auf 
Grund eigner und fremder Beobachtungen energisch gegen diesel be; auch 
die TETMAJER'Sche Qualitatszahl (Festigkeit X Dehnung) ergiebt, obwol sie 
auf richtigen Grundlagen beruht, nicht immer mit der Wirklichkeit genugenrl 
iibereinstimmende Resultate, so dass er die Ruckkehr zu der alten, jederzeit 
bewahrten Fallprobe empfiehlt. TETMAJER (St. u. E. 4, 608) weist an ge
brauchten :Flusseisenschienen nach, dass Manganstahl trotz mangelhafter Zer
reissprobe nach WOHLER sich vorziiglich bewahrt hat, wahrend Silicium-

1* 
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stahl mit den besten Zerreissergebnissen sich sehr mangelhaft zeigte. Er 
folgert daraus die Unbrauchbarkeit sowohl der WOHLER'schen als seiner eigenen 
Qualitatszahl zur Beurteilung von Schienen. Dass die letztere aber immer 
noch der ersteren vorzuziehen sei, weil die Dehnung durch minimale Fehl
stellen im Probestab nicht in dem ~Iaass beeinflusst wird wie die Contrac
tion, berichtet P. ZETSCHE in St. u. E. 4, 646; aber auch er empfiehlt die 
Zerreissprobe nur neben der Schlagprobe mit ganzen Gebrauchsstucken. 

Ein weiterer Schritt zur Erzielung eines einheittichen Probeverfahrens 
ist durch eine von J. BAUSCHINGER berufene Conferenz von Sachverstandigen 
gethan worden (St. u. E. 4, 666); es bleibt freilich abzuwarten, ob die Eisen
bahnverwaltungen geneigt sein werden, die von anderer sachverstandiger 
Seite heute allgemein als unrichtig erkannte, aber von denselben bisher mit 
Zahigkeit festgehaltene WOHLER'sche Qualitatszahl fallen zu lassen. Die 
Conferenz stetlte Normen auf uber die mit den einzelnen Eisenhutten
producten, als a) Schienen, b) Achsen, c)fladreifen, d) Bruckeneisen, 
e) Kesselblechen, f) Draht und Drahtseilen anzustellenden Proben. Fur die 
Eisenbahnmaterialien wurde in erster Linie die Schlagprobe angenommen 
und die Zerreissprobe nur als nebenbei zulassig erklart; fur d bis fist 
letztere jedoch obligatorisch. 

Die Z. d. V. dtsch. lug. 28, 820 berichtet uber Festigkeitsversuche 
mit verzinkten Eisen- und Stahldrahten. - Ausfiihrliche Untersuchungen 
uber die Dehnung von Fluss- und Schweisseisenblechen von DIDRON, WEST
MAN und ANGSTROM bringt Rev. univ. 16, 176. 

A. SCHUCHART bespricht in einer Brochiire die Anforderungen, welche 
an die Grobbleche des Randels gesteltt werden diirfen, deren Priifung und 
Verwendung. 

d) Verschiedenes. 1m Jahrb. f. d. Berg- u. Riittenwesen im Konigr. 
Sachs en 1885 veroffentlicht LEDEBUR eine Abhandlung iiber das Eisen als 
Material fur den Bergbau, eine kurze, ubersichtliche und klare Dar
stellung der Einteilung, Eigenschaften, Erzeugung und Priifung der ver
schiedenen Eisellsorten mit besonderer Rucksichtnahme auf die Verwelldung 
im Bergbau. - Eine Beschreibung der alten und bekannten Cyfartha und 
der Rhymney-Eisenwerke in Sudwales findet sich in St. u. E. 4, 625. 

Die Selbstkosten von Roheisen, Flusseisenbliicken und Schienen im 
Pittsburger Bezirk werden in der Z. d. V. dtsch. lng. 29, 316 zu 63,7& 
bezw. 94,42 und 112,70 va angegeben. 

B. Analytisches. 
a) Die Bestimmung des Eisens mittels Chamaleon in salzsaurer Losung 

erfolgt nach C. REINHARDT (St, U, E. 4, 704) durch Losen von 5 g Erz in 
25 cbcm RCl (1'19), Reduciren mit SnCl2 (1 cbcm = 20 mg Fe), Zusetzen von 
60 cbcm Sublimatlosung (fiO g in 1 I aq), Eingiessen der Flussigkeit in 60 cbcm 
durch Chamaleon eben gerotete und mit 11 Wasser verdunnte Mangansulfat-
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lijsung (200 g kryst. Sulfat in 400 cbcm cone. Schwefelsaure und 1'61 aq) 
und Titriren bis zur Rotfarbung. Organ. Substanz wird vor der Reduction 
mittels Ohamiileon oxydirt. R. W. ATKINSON (Ch. n. 4:9, 217) empfiehlt die 
Reduction mit S02. Die filtrirte Eisenchloridlosung wird mit Ammoniak 
neutralisirt und mit einer cone. Liisung von Ammoniumbisulfit und kochen
dem Wasser verzetzt. Nach dem Ansauren mit Schwefelsaure wird die 
iiberschiissige S02 durch halbstiindiges Kochen entfernt; die Titration erfolgt 
mit Kaliumbichromat. Die Loslichkeit von Eisenerzen in HOl wird nach 
W. HEMPEL (Ber. 31, 1130) sehr vermehrt, wenn man sie mit Soda und 
etwa dem 7fachen Oalei'umcarbonat bei Luftzutritt 1 Std. gliiht. (Die Ursache 
ist jedenfalls die Bildung einer Eisenoxyd-Kalkverbindung, deren Entstehung 
beim Sinterrosten kalkiger .lvlagneteisenerze von AKERMAN nachgewiesen 
wurde. Der Ref.) 

b) Bestimmung des Kohlenstoffs. Ueber die colorimetrische Kohlen
stoffprobe nach STEAD, PARKER und EGGERTZ referirt Z. anal. Ohern. 
23, 573; auch E. A. HUNT bespricht in Bg.- u. H. Ztg. 4:3, 499 die verschie
denen Verfahrungsarten und ihren Einfiuss auf das Resultat. Wegen del' 
helleren Farbe von Losungen gehiirteten Stahls ist del' Kohlenstoff in dies em 
nach SARNSTROM nicht colorimetrisch, sondem durch Verbrennen des ent
wickelten Kohlenwasserstoffs zu bestimmen (Jem. Kont. Ann. 1884. 385). 
OLERC in Terrenoire macht das Wagen der Kaliapparate entbehrlich indem 
er die durch Verbrennung mittels Ohromsaure erhaltene Kohlensaure in 
U-Rohren mit je 1 cbcm Kalilauge (entspr. 0'5 mg 0) absorbirt, deren mit 
Kaliummanganat griin gefarbter Inhalt sich bei der Sattigung rotet; es sind 
die roten Riihren dann nur zu zl1hlen. PERIL LON (Leob. Jahrb. 32, 360) 
setzt an Stelle der Kalilauge ammoniakalische Ohlorbariumlosung und wan
delt den Niederschlag behufs Wagung in Bariumsulfat urn. 

c) Bestimmung des Siliciums. TH. TURNER verfliichtigt das zu analy
sirende Eisen im Ohlorstrom; wahrend sich das Eisenchlorid im kalteren 
Teil des Rohres niederschliigt, wird das Ohlorsilicium in Kugelrohren mit 
Wasser zersetzt. Die Kieselsiiure wird durch Abdampfen, Auslaugen, 
Waschen und Gliihen zum Wiigen vorbereitet (Bg.- u. H. Ztg. 4:3, 442). 
G. BUCHNER glaubt, dass sich beim Lasen von Eisen Siliciumwasserstoff 
bilde, der Silberpapier schwiirzt, dass also diese Reaction durchaus nicht 
immer und allein von einem Schwefelgehalt herriihre. Ohern. Z. 9, 484. 
PERILLON (I. c.) lost in Salpetersiiure, dampft zur Trockne und erhitzt im 
Platinschiffchen im Salzsaurestrom, wobei sich die Ohloride verfiiichtigen, 
wahrend Kieselsaure zuriickbleibt. 

d) Bestimmung des Mangans. lHAGNUS TROILIUS (Bg.- u. H. Ztg. 4:3, 284) 
und J. B . ./vIAKINTOSH (ebd. 302) haben beide gefunden, dass bei wieder
holt em Zusatz von Kaliumchlorat und Salpetersaure zur salpetersauren Eisen
lasung nur .lvfangansuperoxyd ausfiillt. Wiihren:d abel' ersterer den Nieder
schlag mit Ferrosulfat reducirt und den Ueberschuss an diesem zuriick
titl'irt, wiihlt letzterer Oxalsaure zur Reduction und titrirt gleichfalls zu-
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ruck. PERILLON (I. c.) oxydirt das .Mangansuperoxyd mittels BIeisuperoxyd 
zu U ebermangansaure und titrirt diesel be mit Eisenoxydulammoniak. BLOXAM 
fallt das Eisen' bei Gegenwart von Ammoniumacetat und freier Essig 
saure mit einem Ueberschuss von Natriumphosphat und schlagt das Man
ganphosphat im kochenden Filtrat durch Ammoniak nieder. (Bg.- u. H. Ztg. 
43, 520). N. WOLFF teilt in St. u. E. 4, 702 eine titrimetrische Methode 
mit, welche zur Voraussetzung hat, dass alles Eisen als Chlorid, alles 
Mangan als Chloriir in Liisung ist; ersteres wird mit Zinkoxyd ausgefaIlt, 
letzteres in Gegenwart des' Eisenoxyds bei 80 0 mit Chamaleon titrirt. Da 
die Umsetzung wahrscheinlich nicht genau nach der GIeichung 3MnO 
+ Mn2 07 = 5Mn02 verIauft, so ist auch die Titerstellung bei Gegenwart 
des Eisenniederschlags vorzunehmen, also nicht mit Oxalsaure oder Eisen, 
sondern mit Mangan (Spateisenstein mit genau bekanntem MangangehaIt). 
lIOLTHOF eriirtert in Z. anal. Chern. 23, 491 die Fehlerquellen der ver
schiedenen Manganbestimmungsmethoden und wirft z. B. der von WOLFF 
vor, dass sie bei Anwesenheit von Kalk und Magnesia zu hohe Resultate 
ergab; er empfiehlt daher die Fallung mit Brom in ammoniakalischer sal
miakhaltiger Liisung. C. REINI1ARDT (St. U. E. 5, 81) findet den gerugten 
Fehler der W OLFFschen Methode nur gering und durch doppelte Fallung 
vermeidbar. 

e) Bestimmung von Schwefel, Phosphor, Arsen u. s. W. PERIL LON (s. o. b) 
fangt den Schwefelwasserstoff in SilberIosung auf, lost den Niederschlag "in 
Salpetersaure und titrirt bei 80 0 mit Rhodankalium (3-4 g auf 1 I). AIs 
Indicator dient Eisennitrat. Die Silberblechprobe ist nach LUNDIN (s. u.) bei 
Gegenwart von Arsen nicht zuverlassig, da das in verdunnten Sauren un
losliche Arsentrisulfid Schwefel zuruckhalt. P~mILLoN (s. o. b) erwarmt vor 
dem Fallen sowol die Eisenliisung, als auch das Reagens auf 100 0 , wodurch der 
Phosphormolybdanniederschlag in 1, hiichstens 2 1fIin. ausgeschieden werden 
solI; er wird entweder dem V olumen nach bestimmt, oder ausgewaschen, 
gelost, mit Zink und Schwefelsaure reducirt und mit Chamaleon titrirt. 
Behufs Bestimmung des A r sen s wird vorerst mit Schwefelwasserstoff ge
faUt, der Niederschlag in Kiinigswasser geliist, mit Molybdanlosung gefaIlt, 
geliist, reducirt und titrirt wie bei Phosphor. Beide konnen nebeneinan
der bestimmt werden, da der Phosphor im Filtrat vom Schwefelwasserstoff
niederschlag enthalten ist. E. LUNDIN (St. U. E. 4, 485) lost behufs Arsen
bestimrnung 6 g Eisen in 70 cbcm Salpetersaure (1'2), setzt 40 cbcm Schwe
felsaure (1'83) zu, verdampft erstere vollstandig und letztere zum TeiI, re
ducirt die Arsensaure durch 8-12 g fein verteiltes Ferrosulfat, setzt 70 cbcrn 
Salzsaure (1'19) zu, destillirt das Arsentrichlorid vorsichtig ab, fallt mit 
Schwefelwasserstoff und wagt den Niederschlag auf einem tarirten Filter. 
Ueber Titanbestimmung in Erz und Eisen s. LEDEBUR in St. u. E. 5, 
274. Den Nachweis und die Bestimmung von Wolfram in Erzen und Le
girungen behandeln PERILLON (s. o. b) sowie SCHNEIDER und LIPP im Leob. 
Jahrb. 32, 44. Die Bestimmung von C h rom in Chromstahl bespricht 
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H. PETERSON in cler Oe. Z. 32, 463. CLASSEN schreibt iiber elektrolytische 
Bestimmung von Kobalt, Nickel, Zink und Uran und deren Trennung 
von Eisen. Ber. 17, 2467. 

f) Die Bestimmung des Sauerstoffs im Eisen kaun nach M. TROILIUS 
(Jern. Kont. Ann. 1884,432) bei bekanntem Gehalt an Schwefel und Phosphor 
durch die Differenz geschehen. Von 5 g Bohrspanen wird das Eisen in 15 g 
Eisenchlorid (in 200 cbcm ausgekochtem und abgekiihltem Wasser) gelost. 
Der Riickstand, enthaltend Phosphoreisen, Schwefeleisen, Kohlen~toff und 
Spuren von Kieselsaure, wird gewaschen, gegliiht und gewogen, wonach 
man den Eisenoxydul- bezw. Sauerstoffgehalt berechnen kann. LEDEBUR 
(Chem. Ztg. 9, 30l) bestimmt ihn durch Gliihen im Wasserstoffstrom; den 
Stickstoffstrom hat er ungeeignet gefunden. 

g) Die Porositiit und das spec. Gewicht von Holzkohle, Coks u. s. w. 
mit Hilfe des Volumenometers besprechen W. THORNER (St. U. E. 4, 513, 
594, 706) und C. REINHARDT (St. U. E. 4, 521). 

h) A. TAMM, Untersuchungen iiber die Zusammensetzung schwedischer 
Hochofen- und Bessemergase, iibersetzt von JUPTNER (J;.eob. Jahrb. 32, 49) 
weist auf die Fehler hin, welche bei der Bestimmung des Kohlenoxyds ent
stehen, wenn bei der Arbeit mit ORSAT'S Apparat die Tension von Kohlen
oxydgas und Ammoniakdampf nicht beriicksichtigt wird. 

C. Technisches. 

I. Darstellung des Roheisens. 
a) Rohmaterialien. A. JAGER bespricht in St. u. E. 4, 509 den Eisen

steinbergbl'lu in Nassau vom technischen und vom wirtschaftlichen Stand
punkt aus; KOSMANN (Bg.- u. H. Ztg. 44, 1) erortert dagegen die Fortschritte, 
welche durch Anreicherung des Mollers mit fremden Erzen infolge Ver
anderung der Transportverhaltnisse, durch Verbesserung des Coks und 
hohere Erhitzung des Windes beim oberschlesischen Hochofenbetrieb Zu 
verzeichnen sind. - Durch rationelle Setzarbeit ist es nach ARTH. WENDT 
(Bg.- U. H. Ztg. 43, 539) auf den Crown Point Mines N. Y. nicht nur ge
lungen, Magnetite von 33 auf 65 Proc. Eisen anzureichern, sondern gleich
zeitig den Phosphorgehalt erheblich zu verringern, da derselbe vorwiegend 
den Gangarten eigen ist. E. WILLIAM V ANDUZEN hat auf eine Vorrichtung 
zum Waschen von Eisenerzen und zum Reinigen von Gusswaaren das D. P. 
28030 genommen; sie besteht aus einer in einem Wasserkasten laufenden 
Waschtrommel eigenartiger Construction. - Das bisher so oft, aber fast 
stets ohne okonomischen Erfolg versuchte Einbinclen von Eisenerzen wird 
nach CORDIER in Terrenoire mit feinen Rostkiesen vorgenommen. ~Ian mengt 
sie in einer Miihle mit 15 Proc. hydraulischem Kalk uncl pre sst Steine 
daraus, die nach dem Trocknen geniigend fest sind, um in einem mittel
hohen Hochofen nicht zermalmt zu werden. (Bg.- u. H. Ztg. 44, 74.) 
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AKERMANN berichtet iiber die Retortenverkohlung des Holzes nach 
MATHIEW (Bg.- U. H. Ztg. 44, 9), dass sie 70-80 Vol. Proc. Kohle ergebe, 
welche 16-20 Proc. mehr Erz tragt als Meilerkohle. - J. L. BELL hielt 
vor dem Iron u. Steel Inst. einen Vortrag iiber die Vorteile der Verwendung 
roher Steinkohle im Hochofen, der jedoch fiir die deutschen Hiittenleute nur 
untergeordnete Bedeutung hat, da nur oberschlesische nicht backende Stein
kohl en geniigend fest sind urn roh verhiittet zu werden. (Iron 23, 373.) 

Ein Vortrag JOHN FULTONS iiber die physikalischen Eigenschaften der 
Coks vom Gesichtspunkte ihrer Brauchbarkeit als Brennmaterial fiir Hoch
Men ist in der Rev. univ. 15, 480 abgedruckt, und F. LiiRMANN referirt iiber 
denselben in Z. d. V. dtsch. lng, 28, 596. Die Ergebnisse del' Unter
suchungen sind: 1. 1m Hochofen wird urn so weniger von einem Brennstoff 
gebraucht, je poroser derselbe ist und je mehr Wandflache seine Poren der 
Einwirkung des Windes darbieten. Dabei ist gleiche Festigkeit der ver
schiedenen Brennstoffe vorausgesetzt. 2. Lose und weiche Coks tragen 
weniger Erz als feste und harte, die erst in tieferen Zonen des Of ens 
entziindet werden. 3. Freii).eit von schlidlichen Bestandteilen und Gleich
massigkeit ist besonders wertvoll. 4. Del' Wert del' schwarzen Kiipfe 
schlechter Coks ist geringer als Null. (Ueber die Bestimmung des Poren
raums in Coks s. o. II. g.) 

Die Societe des Acieries de Longwy in Longwy hat auf die 
Vercokung eines Gemisches von Kohlen mit manganhaltigem Erz das D. P. 
30545 genommen. Die nach dem Verfahren erzeugten Coks sollen so basische 
Asche besitzen, dass jede Spur Schwefel sowol im Hoch- als im Cupolofen 
vom Roheisen fern gehalten wird. 

Wie schon friiher so oft, sind auch in del' Neuzeit wieder Vorschlage 
zur Verwendung gasformiger Brennstoffe zur Reduction und Kohlung des 
Eisens gemacht worden, z. B. von WILL. ARTHUR in Cowes, Insel Wight, 
(D. P. 28220) und von E. THlEBLEMONT (D. P. 28223), welch letzterer speciell 
Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe verwenden will. 

b) Winderhitzung. Die Steinverbindung des Ausbaus COWPER'scher 
Winderhitzer ist ziemlich complicirt, und die Winkel der quadratischen 
Schlichte bieten viel Gelegenheit zum Absetzen von Gichtstaub. F. LiiRMANN 
macht in St. u. E. 4:, 484 Mitteilung iiber Formsteine, welche teils den Auf
bau vereinfachen, teils die Staubwinkel vermeiden lassen, allerdings nicht 
aile ohne Verlust an Heizflache. - Sowohl urn Grundflache zu spar en , was 
fiir altere an Raummangel leidende Hiittenwerke wichtig ist, als behufs Ver
meidung der Umkehrung der Bewegungsrichtung des Windes in einraumigen 
'Vinderhitzern hat WEIMER in Lebanon, Penn., einen derartigen Apparat 
stark nach del' Hohe ausgedehnt und mit drei horizontal en, in verschiedener 
Hohe liegenden Verbrennungsraumen versehen, von denen jeder fiir sich in 
den Canalen del' Apparatwande erhitzte Verbrennungsluft zugefiihrt erhlilt. 
Aus Eng. u. Min. J. 37, 459 in Z. d. V. dtsch. Ing. 28, 993. - F. BURGERS 
hat Neuerungen an Heisswindschiebern (D. P. 29291) angebracht, welche 



Eisen. 9 

bewirken, dass der Schieber im geschlossenen Zustand dicht halt und 
auch beim Durchgang des heissen Windes Ausdehnung der Dichtungs
flachen zuHisst. Der Sitz fiir den Schieber B 
(Fig. 1) wird von ringfiirmigen Einbau Stiicken 
.A A gebildet, deren Abdichtung und Befesti
gung im Gehause E durch eine Asbestdich
tung Fund aufgeschnittene Ringe D bewirkt 
ist, welch' letztere in die Nuten a von.A. einge
legt werden und nach dem Einsetzen in E in 
die Nuten b hiniiberfedern. 

c) Der Hochofen. WEINLIG schreibt in Z. d. 
Ver. deutsch. lng. 29, 245 iiber den Einfluss der 
Hochofendimensionen sowie der Gasfange auf 
die Betriebsergebnisse und findet auf Grund 
der Beobachtung zahlreicher Oefen, dass die 
Raumvermehrung bis zu einem gewissen Grad 
fiir Production und Coksverbrauch giinstig ist, 
doch muss sie mehr durch Erhiihung als durch 

Fig. 1. 

Erweiterung erzielt werden. Der Kohlensack soil nicht iiber 6 m weit 
sein; konische Schachte sind nur bei mehr als [) m Durchmesser anzuwenden; 
weite Gichten (> 4 m) sind nur bei centraler Gasabfiihrung zulassig. Die 
Rastwinkel sollen 70 bis 80 0 betragen, da flache Rasten der Productions
vergriisserung entgegenwirken. Das Gestell darf zwischen den Formmiindungen 
fiir mittlere Windtemperaturen nicht viel mehr als 2 m Durchmesser haben. 
Fiir Puddeleisen sind mittelgrosse, fiir Bessemer- und Spiegeleisen grosse 
Oefen (bis 500 cbm) zu empfehlen, als Gasfang die LANGEN'Sche Glocke mit 
!littelrohr. Fiir die Dimensionsberechnung ist nicht ein bestimmtes Volumen 
fiir 1 t Production zu Grunde zu legen, sondern die Durchsetzzeit der 
Beschickung. 

Ueber Versuche mit einem fast cylindrischen Hochofen, ausgefiihrt von 
W. T. TAYLOR in Chester berichtet LiiRMANN in Z. d. Ver. dtsch. lng. 29, 373; 
sie endeten mit einem vollkommenen 1Iiserfolg, der aber wohl kaum der 
geringen Durchsetzzeit als vielmehr mancherlei anderen ungiinstigen Um
standen zuzu~chreiben ist, da in Hieflau in Steiermark ein Of en ahnlichen 
Profils mit nur 5 Stunden Durchsetzzeit giinstig arbeitet. 

ARTHUR F. WENDT (Z. d. Ver. deutsch. lng. 28, 992; Oe. Z. 33, 617; 
Ding!. 254, 483) in Chicago hat einen Schmelzofen mit Kiihlvorrichtungen, 
die von den bisherigen angeblich durchaus abweichen, construirt. Rost und 
Obergestell werden von einem doppelwandigen, mit Wasser gefiillten Blech
mantel umhiillt, der am Tragkranz fiir den Of en schacht aufgehangt ist. Die 
Ausmauerung ist nur 230 mm stark. Auch der Eisenkasten und der Boden
stein haben Eisenmiintel, aber ohne Kiihlung; sie stehen auf Siiulen, so dass 
sich das Stichloch 3 m iiber der Hiittensohle befindet. WENDT schliigt die 
Construction fiir Blei-, Kupfer-, Eisenhoch- und Cupoliifen vor. (Die An-
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ordnung ist ,nicht neu, da nicht nur MINARY bereits 1867 einen ganz gleich 
gekiihlten Mantel anwendete, sondern auch deutsche Bleihiitten seit Jahren 
in Oefen mit Wassermanteln schmelzen. Auch der Cupolofen von GMELIN *) 
gehiirt hierher. Der Ref.) 

Ueber Hochofengasfange mit besonderer Beriicksichtigung des zweck
massigen Begichtens und der Gasentnahme veriiffentlicht die Z. d. Ver. dtsch. 
lng. 28, 970 einen ausfiihrlichen V ortrag von C. TH. J UNG, in welchem ,die 

Fig. 2. an einen gut wirkenden Gasfang zu stellenden 
Anforderungen pracisirt werden; denselben ent
spricht in erster Linie PARRY'S Trichter mit 
Mittelrohr, welch letzteres jedoch nicht zur Gas
entnahme, sondern nur zur Auflockerung dient. 
- OSKAR SCHRADER in Zabrze 'Und H. MAcco 
in Siegen haben einen Apparat zur Reinigung 
der Gichtgase vom Staub construirt (D. P. 28003), 
der aus einem weiten Gefass ..Ii (Fig. 2) und zwei 
senkrechten, durch Stutzen D verbundene Riih
ren C besteht, in denen teils durch Verlang
samung der Bewegung (in ..Ii) teils durch Ver
anderung der Bewegungsrichtung (in C) der 
Staub zum Niederfallen bewogen wird. - Eine 
Zusammenstellung alterer und neuerer V or
schlage zur Reinigung der Gichtgase, von Staub 
und zur Gewinnung von Teer und Ammoniak 

aus ihnen bringt Ding!. 254, 254. - Die Hoch
of en anlage der Crozer Eisenwerke in Roanoke, 
Virg" beschreibt J. P. WITHEROW in St. u. E. 0, 84. 

d. Producte. A. TAMM'S Untersuchungen der Gase zahlreicher schwe
discher HochMen (Leob. Jahrb. 32, 49, vgl. oben. B. h) haben bewiesen, 
dass schon 1'7' iiber den Formen fast stets nur noch geringe Mengen Kohlen
saure vorhanden waren, und ferner, dass das Verhaltnis C021CO wachst, 
obwol der Kohlenverbrauch abnimmt, dass also mit umso geringerem Brenn
stoffverbrauch gearbeitet wird, je hiiher der Oxydationsgrad der Beschickung 
ist, dass also hoch oxydirte Erze in weit griisserem Maasse der indirecten 
Reduction unterliegen als sauerstoffarmere. - STiicKMANN, iiber Einfiihrung 
der Ferromanganfabrikation in Deutschland. (Z. d. Ver. dtsch. lng. 28, 725.) 

Nach den Erfahrungen, die H. 111. HOWE und Enw. D. PKTERS mit 
Silbererzen und G. C. STONE beim Verschmelzen von Franklinit auf graues 
und Spiegeleisen gemacht haben (Eng. u. lIIin. J. 36, 306, 323) hat Thon
erde das Bestreben, eine Schlacke von gleichbleibender Aciditat zu bilden. 
In kieselsaurereichen, thonerdearmen Schlacken tritt sie als Base auf, bei 
wenig Kieselsaure und viel Thonerde als Saure. (Bg.- u. H. Ztg. 43, 312.) 

*) Techn.·chem. J ahrb. 6, S. 23. 
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Die VER. KONIGS- UND LAURAHUTTE in Kiinigshiitte hat auf eine Vor
richtung zu Erzeugung von Schlackenkies das D. P. 30643 erhalten. Die 
Vorrichtung besteht aus einer langen, endlosen Kastenkette, die an einem 
Wendepunkte die Schlacke in die Kasten aufnimmt; auf dem ersten 'reil 
des Umlaufs werden die Kasten von aussen gekiihlt, auf dem zweiten mit 
Wasser besprengt, urn die Schlacke in Kiesform iiberzufiihren. Wichtiger 
ist das der KiiNIGI:<I- ~IARIENHiiTTE zu Cainsdorf erteilte D. P. 27086 auf 
ein Verfahren zur Herstellung von Schiackenformgussstiicken, z. B. Pflaster
stein en, Belegplatten u. s. w., welches darauf beruht, die Gussstiicke in Formen 
erstarren zu lassen, welche allseitig von heisser, friiher erstarrender Schlacke 
umgeben sind. Die Abkiihlung findet dann so allmalig statt, dass ein 
nachtragliches 'rempern iiberfliissig ist. Die Pflastersteine sind sehr fest und 
zah, haben durchaus krystallinisches, steiniges Gefiige und bewahren sich 
selbst auf sehr stark befahrenen Strassen gut. - Wegen ihres Schwefel
gehalts sollen sich nach Bg.- u. H. Z. 43, 318, Hochofenschlacken wirksam 
gegen die Phylloxera gezeigt haben; das atmosphiirische Wasser fiihrt den 
entwickelten Schwefelwasserstoff an die Wurzeln der Weinstiicke. 

II. Erzeugung des schmiedbal'en Eisens. 
a) Die Raffination des Roheisens, speciell Entphosphorung und Ent

schwefelung, als Vorbereitung fiir die Schmiedeeisendarstellung will C. H. W. 
HiiPFNER in Berlin, nach D. P. 30123, mittels Filtration des fliissigen Metalls 
durch die aus Kalk, Baryt oder Strontian bestehende gliihende Fiillung eines 
Schachtofens bewirken, wogegen ELRIDGE ATWOOD in Brooklyn denselben 
Zweck nach D. P. 30951 durch Zumischen 160 0 warmen Bleiamalgams, das 
sich gleichmassig durch die ganze Masse verteilt und die Unreinigkeiten ab
treiben soll, zu erreichen sucht. . 

b) Rennprocess und Herdfrischerei. Der Vorschlag von WILLIAM ARTHUR 
in Cowes, Ins. Wight (D. P. 28220), Eisenerze in Muffeln oder auf Herden 
ausschliesslich mittels Wasserstoff und Kohlenoxyd, gemischt mit Wasser
dampf, Kohlensaure oder Stickstoff zu reduciren und darauf mit Kohlen
wasserstoffen, verdiinnt durch neutrale Gase zu kohl en und den EisenschwamIjl 
in Stickgas abkiihlen zu lassen, diirfte kaum ein anderes Schicksal als seine 
zahlreichen Vorgangp,r haben. - Ueber eine bei Eisenberg in der Pfalz 
gefundene riimische Rennfeuerschlacke, die dort verwendeten Erze und die 
Arbeitsmethode schreibt LEDEBUR in St. u. E. 4, 633. - Die Versuche, aus 
fidnischen See- und Sumpferzen durch den Catalanprocess direct Eisen zu er
zeugen sind, nach FURUHJELM, an der salldigen Beschaffenheit derselben 
gescheitert. (Bg.- u. H. Z. 43, 560.) - Systematische Versuche C. LARSSONS 
haben den ungiinstigen Einfluss des 1Iangans beim Eisenfrischen im Herd 
dargethan. Dasselbe bildet unter dem Einfluss des Windes Manganoxydul
oxyd, und dieses macht die Schlacke ausserst strengfliissig bevor noch ihre 
entkohlende Wirkung eingetreten ist. (Bg.- u. H. Z. 43, 368.) - Das 
fiir die Lancashireschmiede geeignete Roheisen soll nach JACOBSON nicht 
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mehr als 0'5 Proc. Si und 0'15 Proc. Mn enthalten. (Jern. Kont. Ann. 
1884, 333.) 

c) Puddelprocess. R.:liI. DAELEN macht in derZ. d. Ver. deutsch. lng. 
28, 524 auf die zweckmassige Verwendung von Torf zum Generatorbetrieb 
fur Puddel- und Schweissofen in Augustfehn aufmerksam. - J. T. KING in 
Liverpool will die Abhitze der Puddeliifen zur Lufterwarmung anwengen. 
Vor dem Fuchs befindet sich ein drehbarer Cylinder mit mehreren Regene
ratorkammern, von denen immer eine von den Feuergasen, eine andere von 
der zu erhitzenden Luft durchstrichen wird. DUJARDIN und FRl;;DUREAU haben 
einen verbesserten Doppelpuddelofen construirt, der auch mechanisches Pud
deln gestattet (Bg.- U. R. Ztg. «, 162). In Rev. univ. 15, 709 beschreibt 
BOUTMY das Puddelverfahren im Dep. der Raute lIiarne, teils mit einheimi
schem teils mit lothringer Roheisen. lIIan puddelt unter Zusatz von 2'5 kg 
calc. Soda auf einen Satz von 500 kg Roheisen; 1 kg Soda kann auch durch 
1 kg Flussspat ersetzt werden, doch leiden dabei die Of en wan de stark. Koch
salz, das ebenfalls Anwendung findet, greift die Dampfkessel zu sehr an. 

d) Bessemerprocess. a. Der saure. A. TAMM {and bei der Unter
suchung schwedischer Bessemergase, dass zuerst viel (8-14 Vol - Proc.) 
Sauerstoff und wenig Kohlensaure (2'2-7'8 Proc.) neben dem Stickstoff ent
weicht und dass sehr bald (mit der Flammenentwickelung viel Kohlenoxyd 
(23-28 Proc.) neben nur 0'1-8 Proc. Kohlensaure ausstromt. Die Berech
nung des im Gasenthaltenen Sauerstoffs zeigt, dass seine Menge gegen 
Ende des Processes hin grosser ist als die eingeblasene, dass also die 
Schlacke solchen an den Kohlenstoff abgiebt. Da man in Schweden direct 
arbeitet, so tritt das letzte Stadium, in welchem abermals freier Sauerstoff 
durch das Bad geht, dort nicht ein. Pro 1 t schwedischen Roheisens werden 
auf den dortigen Rutten 400 cbm Luft von 0 0 und 760 mm Spannung 
verbraucht. 

R. W. JONES (Amer. P. 287687) verwirft den Zusatz griisserer Mengen 
Abfalle zu heissen Chargen und will die Abkuhlung durch Einleiten von 
Vi asserdampf bewirken. - PHILIPP LAMBERTY in Ehrang hat den Zapfen
ring einer Bessemerbirne zum Windcanal ausgebildet und die schrag 
Mwarts gerichteten Dusen in .den Mantel gelegt. Da sie so unmittelbar 
unter der Metalloberflache munden, so kann die Pressung niedrig sein und 
es genugt ein schwaches Geblase. (D. P. 29571.) - T. WILLIA~lSON in Wishaw, 
Schottland bringt eine verschliessbare Bessemerbirne mit Warmespeichem 

d (Fig. 3) in Verbindung und macht so die Ritze der durch a oder b abstro
menden Gase nutzbar. Steht die Bime senkrecht, so streicht die erhitzte 
Luft durch das Metallbad; legt man sie horizontal, so striimt die Luft uber 
das Bad und der Apparat wirkt als Martinofen. (D. P. 31236.) 

L. G. LAUREAU hat (St. u. E. 5, 253) ein Project fur eine Bessemerei 
ohne Giessgrube entworfen; er bringt, wie es fur Martinanlagen schon fruher 
geschah, die Formen auf Wagen unter, auf denen sie jedoch so aufgehangt 
Sind, dasli sie durch Umkippen entleert werden kiinnen. 
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Fig. S. 

Die sogenannte Kleinbes elUe r ei hat im Bericht jahr die Aufmerk

samkeit der technischen Kreise in besonders hohem J\faasse in Anspruch ge
nommen. Wenden wir uns zunachst zu der alteren, in A v e s ta *) ausge
bildeten Arbeitsmethode, so finden wir in der Litteratur nicht nur Berichte 
iiber Versuche und deren Ergebnisse, z. B. von HUPFELD in Prevali (Z. d. 
Ver. dtsch. lng. 29, 5~), Studien uber ihre Bedeutung im allgemeinen und fur 
einzelne Huttengebiete, wie von TUNNER in Oe. Z. 33, 41 und dem Vorge
nannten (Oe. Z. 33, 1), sondern auch VorschHige und Constructionen fur 
die praktische Ausfuhrung. So schlagt A. TRAPPEN in St. u. E. 5, 26 vor, 
urn die Kleinbessemerei mit dem Hochofenbetrieb verbinden zu kiinnen und 
doch jederzeit belie big kleine ~Iengen sehr hitzigen Roheisens zur Verfu
gung zu haben, zwischen Hochofen und Birne einen Flammofen fur Auf
nahme grosser Abstiche und Warmhaltung des Eisens einzuschalten. TUNNER 
(s. 0.) halt den Flammofen fur diesen Zweck zwar geeignet, die Kosten 
aber fur zu hoch. Nach HUPFELD (s. 0.) ist hohe Anfangstemperatur Be
dingung fur das Gelingen des Processes; es ergiebt sich dann aber auch 
ein durchaus weiches, selbst sehniges und fur B1ech sowie Draht geeignetes 
Erzeugnis. C. THOMPSON in Sunderland stellt den Querschnitt der Besse
nierdusen einmal ganz flach her, damit die Luftstralen dem Metall miiglichst 
grosse Oberflache bieten und dann erweitert er die Canale nach hinten be
deutend urn die Reibung der Luft an den Wandungen miiglichst zu verrin
gern (Eng!. P. 10292, 1884). Die Einrichtung soli sich bei der Kleinbesse
merei in Oesterreich gut bewahrt haben. A. TRAPPEN in Wetter a. d. Ruhr 
hat das D. P. 29158 auf einen Kran genorr1men, an welchem die kleine 
Birne aufgehangt werden soli; man kann dann aus ihr unmittelbar in die 

OJ Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 35. 
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Formen giessen. PHILIPP HAINSWORTH in Pittsburg setzt die Birne auf 
einen Wagen, so dass sie am Cupolofen gefullt, an einer beliebigen anderen 
Stelle geblasen und an einer dritten entIeert werden kann. Es hat dann ferner 
der sogenannte CLAPP-GRIFFITHs-Process von sich reden gemacht; derselbe 
ist jedoch nichts anderes als Kleinbessemerei in einem verbesserten schwe
dischen Of en und verdient daher keinen besonderen Namen. Das Wesent
liche besteht nach v. EHRENWERTH (Montan. Tag in Steyr. Oe. Z. 32.) darin, 
class beim Abstechen nicht weitergeblasen werden muss, wie fruher, sondern 
dass man jederzeit einzelne oder aIle Dusen abstellen oder die Windmenge 
beliebig vermindern kann, indem man jene durch Stiipsel schliesst. 4 bis 
41/2 Pfd. Pressung genugt. Man arbeitet nur auf weiche Waare und blast 
Einsatze von 1-11/2 t in 28-29 Min. fertig. - THO~lAS GRIFFITHS in 
Abergavenny hat an seinem Apparat noch insofern Verbesserungen vor-

Fig. 4. genommen, als er die Verschlussstiipsel 9 
erst durch Schieber ersetzte und die Wind
kammern e so gross machte, dass nicht nur 
die Formen c, sondern auch die Formbliicke 
leicht ausgewechselt werden kiinnen, sowie 
Einrichtungen zum gleichzeitigen Abschluss 
aIler }<' ormen traf (D. P . 26629) und dann den 
in der Stopfbuchse e2 gefuhrten Verschluss
deckel g1 fur die Form c (Fig. 4) mit einem 
Rohr 9 durchbrach, welches nach Entfernen 
cler Scheibe 92 als Schaurohr dient. - Die 
von OLIVER BROTHERS & PHILIPP in Pitts
burg errichtete Clapp - Griffiths - Anlage ist 
in St. u. E. 0, 251 beschrieben. - Nach Bg.
u. H. Ztg. 44, 174 ist das Verfahren auch 

in Rasselstein bei Neuwied bereits mit Erfolg eingefuhrt. 
(3. Derbasische Bessemerpro ce ss hat auch im letztenJahre nicht 

erhebliche Fortschritte gemacht, da die Brauchbarkeit der patentirten Ein
rich tung en und Verfahren erst noch zu erweisen bleibt. H. D. POCHIN will 
laut Eng!. P. 5568 das Futter aus einem Gemenge von Chromerz und Do
lomit herstelIen, was vermutIich an den Kosten scheitern wird. Ebenso ist 
der Fortschritt, welchen C. STiicK~IANNS in Ruhrort Verfahren, Flusseisen 
aus phosphorhaltigem m.anganarmen Roheisen ohne Nachblasen in der basi
schen Birne herzustellen (D. P. 30036), bilden soll, nicht leicht einzusehen. 
Nach dem Erfinder soll man, wenn die Linien des Spectrums schwacher 
werden, Ferromangan zuschlagen, wodurch die Oxydation des Kohlenstoffs 
verziigert wird. Das Bedurfnis des entstehenden Manganoxyduls, sich mit 
einer Saure zu verbinden, soll, da die Kieselsaure schon verschlackt ist, den 
Phosphor zur Oxydation neben dem Kohlenstoff veranlassen. Es ist nicht 
lfIlzunehmen, dass dies zutrifft; das Manganoxydul wird grosstenteils als 
Rauch entweichen, z. T. aber' auch den Kalk aus dem SiIieat verdrangen. 
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- W. MATHESIUS in Hiirde stellt nach D. P. 31268 schweissbares Flusseisen 
dadurch her, dass er das wahrend der Entphosphorung reducirte Calcium im 
Bade behalt. Dies erreicht und die Sauerstoffaufnahme verhindert er durch 
Einblasen von Teer, Petroleum u. s. w. wahrend der Entphosphorung. Der 
Abbrand wird geringer und die Schlacke besteht aus fast reinem Kalkphos
phat. - A. TRAPPEN hat auch Constructionen fiir basische Kleinbessemerei 
entworfen. Kosten inc!. Dampfkessel 50000 .11. 

Die mechanische Entgasung von Flusseisen vor dem Eintritt in die 
Gussformen wollen CARL MARIA PIELSTICKIlR in London und ·FRIEDRICH C. G. 
MULLER in Brandenburg a. d. H. 
in einer rotirenden Pfanne .A 
(Fig. 5) vornehmen, aus welcher 
das Metall in den Canal K ge
schleudert wird, wogegen man 
die Gase durch 0 absaugt. (D. P. 
27320.) - Mit der Verwertung der 
sauren und der Phosphatsch1acken 
beschaftigten sich J. WRIGHT in 
London, def nur das mechanisch 
eingeschlossene Eisen gewinnen 
und die saure Schlacke selbst 

Fig. 5. 

mit kalkigen Hochofenschlacken auf Cement verarbeiten will (Eng!. P. 166, 
1883); ferner A. FRANK in Charlottenburg, welcher nach D. P. 27106 
die Phosphate von Sulfiden reinigt und indirect leichter aufschliessbar 
macht, indem er die Schlacke mit Chlormagnesium behandelt, wobei sich 
Schwefelwasserstoff entwickelt. Der freie Kalk setzt sich gleichzeitig mit dem 
Chlormagnesium in Magnesia und Chlorcalcium urn. H. SCRUCRTIlRMANN in Dort
mund (D. P. 30891) zerlegt die Metallsalze und bindet aile Sa.uren an Kalk. 

e) Der Martin- ~'ig. 6. 

process. Der von DICK 
und RILEY in Glasgow 
erfundene Regenerativ
of en (D.P. 30899), der 
sog. Bathoofen, hat 
runden oder ovalen 
Grundriss , wodurch 
nichtnur die Ve~
ankerung vereinfacht 
wird, sondern auch 
tote Ecken ausge
schlossen sind. Die 
Reparaturen sind Ieicht 
ausfiihrbar und der 
Herd Iiegt unten ganz 
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frei. Wesentlich ist die Unterbringung der Warmespeicher in Blechcylindern 
ABeD oberhalb der Hiittensohle neben dem Flammofen. Die Gascanale 
werden von ausgemauerten Blechrohren gebildet. - Behufs rascheren Ein
schmelz ens des neuen Satzes will F. SIEMENS in Dresden einen griisseren 
Teil des Metallbades im Of en behalten und ordnet deshalb mehrere Stich
locher in verschiedener Hohe an. Die zeitweilig freiliegenden Teile des 
Herdes werden kriiftig gekiihlt (D. P. 31432). - Um die Dauerhaftigkeit dES 
basischen Futters in Martiniifen zu erhiihen, setzt W. FOTHERGILL BATHO in 
Westminster demselben Eisendraht in Schlangenform, Spiralform, in kurzen 
Stiickchen u. s. w. zu. (D. P. 29488.) 

In Frankreich, wo sich das im basischen Of en erzeugte ~Iartinmetall 
viel Freunde erworben hat, wird zur Beseitigung des Mangels an geeignetem 
Schrott der Vorschlag gemacht, phosphorreiches Roheisen im Converter von 
Silicium, Mangan und Kohlenstoff zu befreien und die Blocke dem Martin
of en zuzufiihren. Da in dies em sehr wenig Silicium zu oxydiren ist, so be
ginnt die Entphosphorung schon beim Einschmelzen. Dem Vorschlag kommt 
zu statten, dass zu seiner Ausfiihrung geeignetes Roheisen viel leichter zu 
erblasen ist als wirkliches Thomasroheisen mit niedrigem Siliciumgehalt. 
(St. u. E. 6, 273.) THOMAS GILLOT berichtet iiber seine Erfahrungen mit 
dem basischen Martinverfahren auf den Werken der Farnley Iron Comp. bei 
Leeds, wo er das Futter der Oefen teils aus Dolomitsteinen teils aus Beauxit
steinen herstellt. Die Of en form ist die den Herren HACHNEY & WELES 
patentirte mit Luftzufiihrung durchs Gewolbe und Schlackenstichen gegeniiber 
dem Eisenabstich (St. u. E. 6, 91). R. M. DAELEN berichtet in Z. d. V. 
dtsch. lng. 28, 641 iiber die Fortschritte des Martinverfahrens und findet 
dieselben einmal in der Construction kleiner Apparate fiir nur 750 kg pro 
12 Std. und ein anderes Mal in der Anwendung beweglicher Herde zur Be
schleunigung der Arbeit (5 Satze in 24 Std. statt 3 bei festen Herden.) 
JAMES RILEY hielt vor dem Iron u. Ste~l lnst. einen Vortrag uber die 
J<'ortschritte im llartinverfahren; er findet' sie hauptsachlich in besserer An
ordnung und mechanischen Einrichtung fiir Blocktransport. (St. u. E. 4:, 657.) 

In Ding!. 2;)3, 309 beschreibt ~I. JUNGK ausfuhrlich, wie der Martin
process vor Jahren auf Phiinix in Ruhrort ausgefiihrt wurde, BLUMENDELLER 
in Z. d. V. dtsch. lng. 29, 329 den heutigen Zustand desselben auf Gute
hoffnungshiitte in Oberhaus en und M. KLATTE ebenda das basische Verfahren 
auf dem Stahlwerk Ibuta-Bankowa in Dombrow, Russ. Polen. 

Das W HITWORTH'sche Verfahren zur Erzeugung dichter Bliicke aus Martin
metall wird in St u. E. 6, 332 beschrieben. Es besteht in der Pressung 
mittels hydraulischem Kolben bis auf 950 kg pro qcm wahrend 35 Min., 
wodurch sich das Volumen urn 1/6_1/S vermindert. Das Giessen hohler 
Blocke (um einen Kern) wird fiir besondere Zwecke empfohlen. 

f) Tiegelstahlerzeugung. C. G. FRIEDR. .MiiLLER folgt BRANDT und 
LEDEBUR*) in der Untersuchung des Tiegelstahlprocesses (St. u. E. 0, 479). 

*) Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 43. 
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Die Untersuchungen ergeben, <lass viermal im Tiegel (1/2 Thon, 1/2 GrafH) 
geschmolzenes Weisseisen durch starke Siliciumaufnahme grau wird; Kohlen
stoff nimmt wenig zu, lI'Iangan etwas abo Frischrohstahl und Frischeisen 
verhalten sieh ebenso. Grafittiegel (5 Grafit, 1 Thon) ergeben ganz ahnliehe 
Resultate. Da die Siliciumaufnahme wahrseheinlieh aus der im Grafit fein
verteilten Kieselsaure erfolgt, so wird sie nur in rein en Thontiegeln zu ver
meiden sein. - HENRY SEEBOHM schildert in einem V ortrag vor dem 
Iron u. Steel Inst. das Cementations- und Schmelzverfahren in Sheffield. 
(St. u. E. 4, 661.) 

III. Verarbeitung des Eisens. 

A. Durch Giessen. 
a) Formen. Unter D. P. 29840 ist GEBR. KORTING ein neues Form

verfahren patentirt worden, nach welchem durch Anwendung passend ge
formter, entsprechend schwerer Walzen der Formsand sehr rasch und gleieh
massig in den Formkasten gegen die Modelle gedriickt winl unter viilliger 
oder teilweiser Umgehung des Handstampfens: Es ist auf grosse, flache 
lIIodelle und auf solche, die besonders nach der Lange gestreckt sind, wie 
ltiihren, Saulen u. s. w. mit besonderem Vodeil anzuwenden. - HERU. 
LEOPOLD in Berlin giebt nach D. P. 28032 den Teilformen im Ringe geteilter 
Riemscheiben an der Beriihrungsstelle eine Gestalt, die das Sprengen er
leichtert. 

Auf Formmaschinen sind foIgende Patente genommen worden: von 
Jos. KUDLICZ (D. P. 26772) zur Herstellung von °Riihrenformen, deren ~fantel 

aus aufeinander gestellten Sandcylindern besteht; von G. HERTZOG (D. P. 2.396) 
zur Erzeugung von Sandkernen unter Ersparung vieler Kernkasten; von 
JUL. WURMBACH in Bockenheim, (D. P. 29457) fiir Riemscheiben und ahnliche 
~faschinenteile; von BRIEGLEB, HANSEN & CO. in Gotha (D. P. 28591) auf eine 
Radelformmaschine SCoTTschen Systems, deren ungewiihnlich breiter Fuss die 
viillig genaue Herstellung auch der grassten Rader gestattet. - M. R. MOORE 
in Indianopolis will nach dem Engl. P. 10436 den Druckkopf zum Fest
stampfen des Sandes aus einer grossen Anzahl verschiebbarer Stempel her
~tellen, die jedesmal der Begrenzung des Modells entspreehend so eingestellt 
werden, dass die Sandschicht an jeder Stelle gleich dick ist. (Dingl. 265, 319.) 

b) Schmelzen uDd Giessen. Einen Bericht iiber die Anfange des 
Cupolofenschmelzens, seine EntwickeIung und den heutigen Stand erstattet 
},EDEBUR in St. u. E. 5, 122. - F. H. HERBERTZ in Kaln hat im D. P. 
26777 einen Cupolofen angegeben, in dem die Luft durch ein im Sehornstein 
untergebrachtes Stralgeblase angesaugt wird; er unterseheidet sieh nieht 
wesentlich von dem seit 1867 bekannten WOODWARD'schen Schmelzofen mit 
Dampfstral. Erst die durch D. P. 29539 geschiitzte Construction, den 
Eisenkasten vom Of en zu losen, mittels Zahnstange auf und ab beweglich 
zu machen und dadurch zwischen den :Flanschen beider Teile fiir den Luft-

Biedermann, Jahrb. VII. 2 
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eintritt eine Ringiiffnung von regulirbarer Grosse freizumachen, ist ihm 
eigentiimlich. - Fig. 7 zeigt den Schmelzofen von HEINRICH KRIGAR in Han-

Pig. 7. nover (D. P. 29584); die Neuerung be
steht in der Anbringung der Durchfluss
offnung 9 fiir das in f geschmolzene 
Eisen unterhalb der Oberkante der vor
liegenden Briistung und im Absaugen 
der Gichtgase aus b durch Rohr k mit
tels eines Exhaustors bei l. Durch m 
angesaugte Luft wird, gemischt mit den 
Gasen durch den Vorherd h und einen 
Nebenherd zum Schmelzen von Stahl und 
Eisen getrieben. - Auf Giessmethoden 
zur Erzielung dichter Giisse haben H. A. 
BRUSTLEIN in Firmilly das D. P. 28589, 
C. A. CASPERSSON in Forsbacka das D. P. 
29585 genommen. - LoUIs DILL in 
Frankfurt a. M. erhalt eine Pfanne fiir 
schlackenfreien Guss durch Einsetzen 
einer senkrechten Scheidewand vor dem 
Ausguss. (D. P. 30339.) 

c) Weitere Behandlung von Guss~ 
waaren. Beziiglich der Putztrommel 

von VANDUZEN, s. o. CIa. - GEORG FISCHER in Hainfeld, Oesterreich erhielt 
D. P. 27099 auf einen Weichgliih- oder 'l'emperofen fiir continuirlichen 

Betrieb. Die Einsatzgcfli se 
E roll en in den Ofen. chlauch 
A (Fig. 8) von e au den in 
B entwickelten Heizga en ent
gegen und kiihlen von B bi . 
zur Austragoffnung h all-

Fig. S. 

malig wieder abo -
Auch W. TREECK und 
F . TEICHMANN nab
men cin D. P. 24299 
auf :cinen Gliibcanal 
fiir ununterbroche

nen Betrieb, FRIEDR. E. PAUL in Radebeul das D. P. 27981 auf einen rotiren
den'l'emperofen. - In Fig. 9 ist eine neuere Construction (D. P. 29304) 
des Ofens zur Erzeugung von Schutzhiillen auf Eisen von ANTHONY SPENCER 
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ROWER in Saint Neots, England abgebildet. *) Die in A erzeugten Heizgase 
treten vorn gemeinschaftlich mit Luft in die mit durchbrochenen Scheide-
wanden versehene Verbren
nungskammer D, gelangen 
am hintern Ende des Ofcns 
in den Verteilungscanal J, 
welcher sie durch die zahl
reich en Schlitze K in die an 
den Enden mit Tiiren ver
schlossene Oxydirungskam
mer E entliisst. Nach er
folgter Einwirkung auf die 
auf Wagen untergebrachten 
Gegenstande ziehen sie durch 
Schlitze M in den Sammel
canal N, von da durch 0 in 
den zweiraumigen Lufter
hitzer P und durch S zum 
Schornstein. Zur Verbren
nung der Generatorgase 
dient die in den Rohren 
von P vorgewarmte Luft. 

Fig. 7. 

Urn auch nach BARFF Dampf in dem Apparat anwenden zu konnen, ist das 
Lufteinlassventil mit einer gelochten Dampfrohre versehen, die -mit einem 
Dampfkessel in Verbindung steht. - Zur Erzeugung gleicher Schutzschichten 
wie nach BOWER-BARFF hat sich WILLIAM ARTHUR in Cowes, Insel Wight 
durch D. P. 27160 eine mit Ueberhitzern verbundene Retorte schiitzen lassen, 
in welcher abwechselnd Wasserdampf und Kohlenwasserstoffe zur Wirkung 
gelangen. - Das Anlassen von Hart- und anderem Eisenguss bewirken 
EDWIN JENKINS und ALEXANDER LAW in ~Ielbourne sowie WILLIA~1 PRICE in 
Carlton, Vich Australien durch Eintauchen desselben in matt rotgliihendem 
Zustand in eine aus Decksyrup und Wasser bestehende Fliissigkeit von 
1·005 spec. Gewicht. (D. P. 27991.) 

B. Durch Schmieden, Walzen, Ziehen u. s. W. 

a) Wiirmapparate. GJERS hat das beim Ein- und Ausbringen der 
Blocke rascher Zerstorung ausgesetztc Chamottefutter seiner Durchweichungs
gruben **) durch ein gusseisernes ersetzt. Urn ferner das Erkalten der Kopfe 
zu verhindern, giebt or den Gruben grossere Tiefe und schliesst sie mit zwei 
urn eine gewisse Entfernung von einander abstehenden Deckeln. Die ein
geschlossene stagnirende Luftschicht verhindert die Warrneverluste. (D. P. 
26833.) 

.) Techn.-chern. J aln·b. 4, S. 31, 0, S. 28, 6, S. 44 . 
.. ) Techn.-chern. Jalnb. 6, S. 2G. 

2* 
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b) Schmiedevorrichtungen. Um jede Dreharbeit zu sparen und den 
gepressten Schmiedestiicken (z. B. Eisenbahnwagenradern) die glatte, harte 
Kruste zu lassen, soli en sie unmittelbar aus der Presse zwischen die Ge
senke eines Dampfhammers gelangen um fertig geschmiedet zu werden. Ein 
hierfiir bestimmter, eigentiimlich construirter Dampfhammer ist E. B. ~IEATYARD, 
Lake Geneva (U. S. A., Wisc.) unter D. P. 29129 patentirt worden. 

c. Walzwerke. Wie in den vorhergehenden Berichtsjahren, so sind 
auch in diesem in grosser Zahl VorschHige zur Verbesserung der alten 
A pparate und neue Constructionen aufgetaucht, von denen manche, deren 
Brauchbarkeit noch zn erweisen bleibt, nur fliichtig genannt seien; z. B. 
RUD. ~IE~'FERTS in Schneidhausen bei Diiren Lagerung ftir die Mittelwalzen 
eines Trio (D. P. 28593) und desselben Walzentischheber (D. P. 28225); 
ferner die R. M. DAELEN mit D. P. 28592 patentirte Lagerung von Walzen
zapfen. Von wirklichem Wert ist der von ERDMANN in St. u. E. 4:, 480 
beschriebene Walzenstander, Pat. SCHREIBER, da derselbe nicht nur eine 
dnrchaus unabhangige und sehr genaue Einstellung jeder einzelnen Walze 
gestattet, 'sondern auch die bisher unentbehrliche Druckspindel iiberfliissig 
macht. - SCHONBORN & ZOLLNER in Kiiln a. Rh. haben eine selbstthatige 
Ilrahtfiihrung fiir Drahtwalzwerke construirt (D. P. 29481), welche dadurch, 
llass die VerHingerung det beim Walzen sich bildenden Drahtschleifen nicht 
hehindert wird, es ermiiglicht, aile Walzen gleich rasch laufen zu lassen. 
GEBR. SCHMIDT in Schwelm nahmen D. P. 268~)3 auf ein Drahtwalzwerk mit 
cannelirtem Kaliber in vier Walzen. - Ein eigentiimlicher A pparat ist 
das Walzwerk von ZIEL & HOFMANN in Gleiwitz, D. P. 29013, dessen Kaliber 
von vier kugelfiirmigen Kopfwalzen gebildet wird, deren gemeinschaftliche 
Beriihrungskante entsprechend abgeschnitten ist. II. THEISEN in Diisseldorf 
erzeugt nach D. P. 27012 Nagel durch Walzen aus Platten mit Langsrippen, 
indem er diesel ben, durch mehrere intermittirencl kaliberirte Walzenpaare 
gehen lasst. ED. DAELEN hat ein Universalwalzwerk fiir Flacheisen con
struirt (D. P. 27753), dessen Walzen je einen Ring besitzen, der auf dem 
Ballen der andern Walze lauft. Das Kaliber ist somit diagonal geschlossen. 
Dureh Verschieben der Walzen in der Langsrichtung erhalt man verschiedene 
Breiten. Von E. QUADLING, HILL & H. S. PRICE in St. Johns, England, ist 
<las D. P. 28921 auf ein Blechriihrenwalzwerk, von der Boc. DES FORGES 
DE LA PROVIDENCE, Hautmont, Frankreich das D. P. 26796 auf ein Rader
walzwerk genommen worden. Das Rillenschienenfertigwalzwerk der 
Gesellschaft fiir Stahlindustrie in Bochum (D. P. 29977) hat zwei 
horizontale, direct angetriebene Walzen, von den en die untere zur Fiihrung 
client, wah rend die obero die Rille einwalzt, und zwei verticale, lediglich 
die seitliche Ftihrung bewirkende Schleppwalzen, welche in besonderen Hah
lllen gelagert sind. - Von L. HICHARDS in Ilowlais riihrt ein Schienenricht
apparat (D. P. 26790) her. 

Durch Kaltwalzen erzielt die CAMBRIA IRoN Co. in Johnstown, Pennsylv., 
Stabe, die nur Ull1 0'001" vop der mathematischen Form abweichen. Del" 
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Einfluss der Beal'beitung auf das Material besteht in sehr erheblicher Er
hiihung von Elasticitatsgrenze und Festigkeit. Auch EHRHARDT in Dussel
dorf walzt Stahlstabe kalt ausserst genau auf vorgeschriebene Dimensionen. 
(St. u. E. 4, 627.) Ueber die }'abrikation yon Qualitatsblechen s. st. u. E. 
ii, 26. J. LiiDERS weist in St. u. E. 4, 697 nach, dass einige auft"illige und 
unwahrscheinliche Folgerungen aus den Versuchen des Ver. dtsch. Eisen
hiittenleute liber den Kraftverbrauch und die Arbeitspressungen beim Walzen 
<lurch einige falsche Annahmen bei der Rechnung verursacht worden sind. 
Neuere Untersuchungen liber den Arbeitsverbrauch beim Walzen sind yon 
J. THIEME in Peters burg auf den POVTILOw'schen Werken vorgenommen wor
den. (St. u. E. 5, 246.) 

d) Drahtzieherei. Eine hi;chst eigentiimliche Idee rlihrt yon C. G. FRIEDR. 
~IiiLLER in Brandenburg und PIELSTICKER in London her. Mittelst dieses 
Verfahrens (D. P. 29548) sollen prismatische Kiirper (Draht, Stangen, 
Platten, Schienen) direct aus fliissigem Eisen hergestellt werden. Del' 
(\azu erforderliche Apparat besteht aus einem Gefass, in clem sich unter 
clem Druck fliissiger Kohlensiiure das ~Ietall befindet, und einem ge
kiihlten Ausflussrohr entsprechenclen Profils, in welch em das austretende 
l\Ietall erstarren solI. Es wh'd dann clurch mechanische Vorrichtungen als 
stalTer Kiirper herausgezogen, dessen }'orm unter Walzen vollendet werden 
kann. Das Verfahren stellt sich somit gewissermaassen als Vereinigung von 
Giesserei und Zieherei dar. 

Bei clem unvermeidlichen pliitzlichen Anziehen der Ziehtrommeln reissen 
{lie Drahte haufig ab; um das zu verhindern haben sowol HUGO KUHNE (D. 
1'. 25651) aIs IGiTTGEN & Co. in Barmen (D. P. 30223) die Zangenkette so 
befestigt, dass die Zugkraft der Trommel durch allmalige Vergriisserung 
,des Hebelarms langsam bis auf normale Grosse zunimmt. Dem ersteren ist 
.auch eine selbsttMtige Ausliisung der Ziehtrommel patentirt worden (D. P. 
25276). - SAM. HENRY BYRNE in Brighouse, England, will das Ziehen da
<lurch beschleunigen, dass er den Draht gleichzeitig durch eine Anzahl Zieh
eisen gehen lasst; zwischen je zweien ist eine Steingutwalze eingeschaltet, 
liber welche der Draht geschlungen ist. Die Umdrehungsgeschwindigkeit 
{ler Walzen nimmt entsprechend derVerlangerung des Drahtes zu (D. P. 29713). 
Patente auf VOlTichtungen zum Ausgliihen von Draht, bezw. anch zum 
Harten desselben erhielten SAMUEL Fox in Deepcar bei Sheffield (D. P. 2!)779) 
und MAX BONGARDT in Breslau (D. P. 24551). FR. W. WALLNER in Ehren
feld will das Ausgliihen yon Nageleisen durch den elektrischen Strom be· 
wirken (D. P. 26324). - Zwei neue lIIethoden zur Erzeugung von Stachel
zaundraht riihren von ALB. SCHNIEWINDT in Neuenrode (D. P. 25579) uud 
von PURCHES lIhLES in Brooklyn (D. P. 26089) her. 

e) Weitere Behandlung schmiedbaren Eisens. In der Rev. univ. 16, 
()85 erortert CARNO'f die Wirkung des Hartens durch Druck nach CLEl~[ANDOT 
und untersucht die Analogien mit sowie die Unterschiede von der mechani
schen Bearbeitung und dem Harten durch Abschrecken hinsichtlich der 
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Wirkung auf den molecularen Zustancl des }Ietalls. - Ueber ein neues Ver
fahren zum Schutz des Eisens bringt die Oe. Z. 32, 394 einen Bericht aus 
Liverpool, clemzufolge classelbe cler Einwirkung von Chlorwasserstoff ausge
setzt wird; es lost sich und auf der OberfHiche bildet sich ein homogener Ueber
zug von Graphit. Durch Behandeln des Stiickes mit Dampf in einem geschlosse
nen Behiilter wird das Eisenchlorid gelijst. Nach dem Trocknen im Behiilter 
wird in diesen in Petroleum gelostes Kautschuk, Guttapercha oder Gummi
ha~z eingespritzt, welche Stoffe nach dem Verdunsten des Liisungsmittels 
eine festhaftende emaiHihnliche Decke bilden. Statt das Chlorid zu lOsen, 
katm man es auch als Email nutzbar machen, indem man das Eisen in 
ein Bad von Silicat, Borsaure, Natron und Kalk taucht; uann fiillt ein glan
zender Ueberzug von Eisensilicat die Poren aus. 

TH. H. JOHNS und W. A. JOHNS in London haben sich einen neuen 
Verzinnungsapparat fiir Feinbleche patentiren lassen (D. P. 29722). 

TH. BECKERT. 

Statistik. 
l. Producti1mderBergwerke in Deutschland an Eisenerzen im Jahre 1883.*) 

Staaten und L'andesteile. 

1. Preussen. 

I Menge Tonnen I 
- zu 1000 kg 

Wert 
.;It 

Provo Schlesien ............ 782 897'000 3 159026 
Sachsen . . . . . . . . . . . . . 52685'350 218199 

" Hannover 426698'000 1084712 
Westfalen .. , .. 1060658'775 8 82G 752 

" Hessen-Nassau......... 7:22259'723
1 

5026078 
" Rheinland............ 1070150'397 9 192709 

Zusammen Preuss en . 4 118 331'2451 27 507 476 
II. Bayel'll. I 

Reg.-Bez. Oberpfalz . . . . . . . . . . . . 72454'300 I 358445 
Uebriges Bayel'll ............. 7538'630 27978 

Zusammen Bayel'll . . 79 992'930 1 386423 
III. Sachsen .. . . . . . . . . . . . 235:n965 267812 
IV. Wiirttemberg 17 895'229 133 102 
V. Hessen . . . . . . . . . . . . 127931'667 809739 

VI. Braunschweig ........ 120473'777 429279 
VII. Elsass-Lothringen . . . . . . . 1644321'395 3488472 

VIII. Uebrige deutsche Staaten. . . 48167'210 215495 
Zusammen Deutsches Reich . . '16180641'4181 33237798 
Hierzu Luxemburg ... . . . .. 2575975'720 6080911 
Zusammen Deutsches Reich u. Luxemburg I 8756617'1381 39318709 

*) Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 2. 
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2. Production cler Eisenhiitten Deutschlands im Jahre 1883.*) 

Staat en 

und 

Landesteile. 

Zabl der Werke, 
welche das Pro
duct dargestellt 

habeu 

Von den bezeichneteu Producten 
sind irn Laufe des J ahres ge

wonnen wordeu 
als I a""'"ls-I---------c-----

Haupt- Nebeu- Menge Tonnen Wert 
product product zu 1000 kg 
Anzahl Anzahl Jt 

I. Roheisen. a) Holzkohlenroheisen (Masseln, Gusswaaren 1. Schmelzung, 
Bruch- und Wascheisen). 

1. Preussen: 
Provinz Schlesien . · .. 

" Westfalen . · .. 
" Hessen-Nass au . 

Uebriges Preussen 
Zusammen Preussen 

II. Wiirttemberg ... 
III. Braunschweig . . . 
IV. Uebrige deutsche S 

· ; . 

· ... 
· ... 
taaten 

Zusammen Deutsches ReIch . 

3 - 1739'000 172 186 
3 - 5366'627 662272 

12 - 20487'084 2396242 
3 - 5777'080 589722 

21 I - 33369'791 3820422 
2 

I 
- 2253'397 311 423 

3 - 3881'748 447312 
3 - 3117'150 286730 
--- --- - --- -

29
1 - 1 42622'086 1 4865887 

b) Steinkohlen- und Coksroheisen, sowie Roheisen aus gemischtem, vegeta
bilischen und mineralischen Brennstoff (Masseln, Gusswaaren 1. Schmelzung, 

Bruch- und Wascheisen). 

I. Preussen: 
Provinz Schlesien 

" 
" 
" 
" 

Hannover. 
Westfalen. 
Hessen-Nass 
Rheinland. 

Zusammen Preuss en 
U. Bayern ..... 

III. Sachsen. . . . . . 
IV. Hessen ..... . 
V. Braunschweig .. 

VI. Elsass-Lothringen 

· . · .. 
· . 
· . · . 
au .. 
. . 

· . 
· . 

VII. Uebrige deutsche S taaten. 

13 
2 

23 
2 

37 
77 
3 
2 
2 
2 
8 
2 

- 386356'000 22181279 
- 161485'975 8223574 

3 835410'240 45491591 
- 6166'453 352120 

1 1153 189'085 63001273 
4 2542607'753 1139249837 

- 52825'980 2622173 
- 31112'135 2131666 
- 36376'150 2546320 
- 31934"634 2059928 
- 369206'050 14994105 

I - 28345'598 2331654 
Zusammen Deutsches ReIch. 96 413092408'300 1165935683 
Hierzu Luxemburg . . . . . 7 - 334 688'333 14 182421 

~~~,~~~--~~~~~~~~~~ 
Deutsches Reich und Luxemburg 103 413 427 096'633 1180 118 104 

") Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 3. 
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3. Einfuhr und Ausfuhr von Eisenwaal'en in Deutschland. 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Waarenga ttung 

Einfuhr Ausfuhr 
·------II--~----,--------

1. j~::'uar I yom 1. J nli 1 J~m a I 
bl'S Ende I . 1884 . nu r \ blS Ende bis Ende 
December Jnni 1885 December 

1884. . 1884. 

yom 1. Juli 
1884 

bis Ende 
Juni 1885. 

an Roheisen aller Art .. .. 2645013 2345213 2300075 2095421 
" Brucheisen und Eisenab

fallen aller Art ..... 
" Luppeneisen, noch Schlak

ken enthaltend; Rohschie-
nen, Ingots. ..... . 

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

" Radkranzeisen, l'flugschaa-
reneisen ....... . 

" Eck- und Winkeleisen . . 
" Eisenbahnschienen ..... 
" Eisenbahnlaschen, Unter-

lagsplatten und eisernen 
SchweIIen ........ . 

" rohen Platten und BIechen 
aus schmiedbarem Eisen, 
auch abgeschliffenen Plat
ten und BIechen .... 

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

" polirten, gefirnissten, lackir
ten, verkupferten etc. Plat
ten und BIechen aus 
schmiedbarem Eisen. . . 

" Eisen- und Stahldraht, auch 
verkupfert, verzinnt, ver-
zinkt etc ......... . 

" ganz groben Eisenguss-
waaren ......... . 

" Eisen zu groben Bestand
teilen von ~faschinen 
und Wagen, roh vorge-
schmiedet ........ . 

"eisernen Briicken und 
Briickenbestandteilen . . 

" Ankern und ganz groben 
. Ketten " ..... _ .. 

" Drahtseilen ....._... 
" Eisenbahnachsen, Eisen

bahnradreifen, Eisenbahn-
riidern, Puffern . . . . . . 

76703 

981 

165049 

683 
2617 
6824 

2077 

31627 

53352 

1153 

36296 

60833 

1710 

5779 

12764' 
3180 

3867 

80068 

1091 

163831 

1041 
1745 
6376 

1248 

27010 

68517 

1808 

37560 

60341 

1134 

189 

12713 
2915 

4329 

437086 342442 

234 000 230 089 

1540048 1451 202 

109 175 103507 
58 553 104 154 

1444 526 1 442 23i 

175357 

440333 

4222 

9365 

2127937 

187 1561 

194921 

35940 

5998 
13745 

101493 

191793 

42415i 

3107 

10 537 

1902341 

214230 

17770 

49832 

5559 
13677 

91620 
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Waarenga ttung 

an Ambosen, Schraubstorken, 
Winden, Hackennageln, 
Schmiedehammern etc. . 

" gewalzten und gezogenen 
Rohren aus sehmiedbarem 
Eisen .......... . 

" Drahtstiften . . . . . . . . 
" groben Eisenwaaren, an

deren ....•...... 
" feinen Eisenwaaren, mit 

Ausnahme vonNahnadeln, 
Schreibfedern, Uhrfour
nituren und Gewehren. . 

,. Eisenerzen, Eisen - und 
Stahlstein . . . . . . . . 

Einfuhr Ausfuhr 
vom I vom 1. Juli 

vom vom 1. Juli 1. Januar 1. Januar 
bis Ende 1884 bis Ende 1884 

bis Ende bis Ende December I Juni 1885. December Juni 1885. 1885. 1884. 

I 
452671 39961') 3676 3536 

8566 9585 190467 185386 
323 808 386178 389287 

74042 74544 6675641 618928 

8729 8610 76756[ 75765")' 

9804424 9218748 1R98471Oi18186418 

II. Natrium, Magnesium, Aluminium. 
Die Gewinnung der genannten leiehten l'IIetalle sucht man mehr uml 

mehr zu fabrikatorischem Betrieb zu gestalten. Die elektro-chemische Dar
stellung, besonders die Anwendung der Dynamomaschine, scheint im allge
meinen die grosste Aussicht auf Erfolg zu gewahren. 

Urn metallisches Natrium auf elektrolytischem ;Vege aus Kochsalz 
herzustellen, wird letzteres nach C. W. HOEP~'NER (D. P. 30414) in einem 
'riegel geschmolzen, auf dessen Boden sich eine Schicht Kupfer oder Silber 
befindet. Statt des letzteren konnen auch andere schwere Metalle verwendet 
werden, mit Ausnahme von Quecksilber, dessen Siedepunkt zu niedrig ist. 
Die Seitenwande des Tiegels bestehen aus nicht Ieitendem I1Iaterial. Die 
Metallschicht am Boden des Tiegels soli als Anode dienen und wird deshalb 
dureh einen von unten oder von der Seite eingefiihrten Eisen- oder Kupfer
draht mit dem entsprechenden Pol der galvanischen Batterie oder Dynamo
mas chine in Verbindung gesetzt. 

Wird nun der Strom dadurch geschlossen, dass die aus Kohle oder 
einem Metal! bestehende Kathode in das geschmolzene Chlorid von oben ein
getaucht wird, so beginnt eine lebhafte Abscheidung von metallischem Na
trium, welches bei Luftzutritt verbrennt, bei Ausschluss desselben aber leicht 
gesammelt bezw. abdestillirt werden kann. Wahrend sich hier das leichto 
Metal! oben abscheidet, geht das Chlor nach unten zum Metall und bildet 
Chlorid, welches bei der hohen Temperatur schmilzt und bei andauerndem 

'J Vor 18S5 einschliessl. der Kanonenrohre aus Eisen, der Eisenbahnwagen nnd 
Pufferfedern. Letztere sind von 1885 ab unter Eisenbabnachsen etc. nacbgewiesen. 

"'J Vor 1885 einschl. des eisernen Spielzeugs und der Patentachsen. 
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Strom die elektrolytische Fliissigkeit der Anode darstellt. Wegen ihrer 
Schwere bleibt sie am Boden des Tiegels. 

S. GILCHRIST THOMAS hat kurz vor seinem Ende folgendes Verfahren 
zur Fabrikation von Natrium ausgearbeitet (Eng!. P. 6367 vom 15. April 
1884.) Es werden eiserne Retorten oder Riihren benutzt, welche eine dicke 
Ausfiitterung von einem feuerfesten Material haben, auf das Natrium nicht 
einwirkt, z. B. Kalk, ~fagnesia, Dolomit oder Graphit. Eine Mischung von 
Natriumcarbonat und Kohle wird continuirlich eingefiihrt. Durch die Retorten 
wird ein Strom von stark erhitztem reducirenden Gas (Wassergas) geleitet. 
Die Retorten brauchen dann nicht von aussen geheizt zu werden. Die aus 
den Retorten austretenden Gase und NatJiumdampfe werden durch Conden
sationsapparate geleitet und dann in d,m Regeneratoren verbrannt, welche 
zur Erhitzung der reducirenden Gase dienen. 

GRATZEL'S elektrolytisches Verfahren zur Darstellung von 1Iagn e si urn *) 
wird im grossen in der SCHERING'sehen Fabrik in Berlin ausgefiihrt. Der 
Preis des Metalls ist infolge dessen erheblich heruntergegangen und es kann 
ohne zu grossen Aufwand fiir allerlei pyrotechnische Zwecke, aueh zur Lust
feuerwerkerei, benutzt werden. Eine rote Strontian- oder eine griine Baryt
fiamme, welehe in ihrem Satz nur 2 bis 2'5 Proe. Magnesium enthalt, straIt 
einen herrlichen Glanz aus. Die Flammenmisehungen werden in Zinkriihren 
gefiillt. Zum ersten lIIale erregten diese "~Iagnesiumfackeln" bei Gelegen
heit des Fackelzuges am Bismarck-Jubilaum, 1. April 1884, Bewunderung. 

E. VON PiiTTNER in Hohenlohehiitte bei Kattowitz will nach dem D. P. 
31319 das 1Iagnesium durch Destillation gewinnen. Das magnesi~m
haltige :Mineral oder Product wird mit Eisenoxyd und Kohle oder mit Kohle 
allein innig gemengt, und die ~Iisehung wird in geschlossenen Gefassen auf 
Weissglut erhitzt. Die iiberdestillirenden ~Iagnesiumdampfe werden in Vor
lagen aufgefangen. 

Nach den Erfahrungen JOH. WALTER'S ist die Gewinnung von 1Iagne-
Fig. 10. sium durchDestillation von1Iagnesia 

.) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 47. 

undKohle inZinkiifen nicht ausfiihr
bar (Ding!. po!. Journ. 252, 339). 

NIEWERTH in Hannover will 
Aluminium in Schachtiifen 
herstellen. 1m D. P. 27142 wird 
das Verfahren folgendermaassen be
schrieben. Nachdem die Sehacht
iifen A und B (Fig. 10) mit Coks ge
fiillt und bei abgehobenenDeckelnP 
und Q durch Einleitung von Ge
bHiseluft mittelst der Diisen K und 
L hochwarm geblasen sind, wird der 
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e benfalls erhitzte Of en G mit drei Gichten beschickt. Die erste besteht aus 
einem Gemisch von Natriumcarbonat, Kohle, Schwefel und Thonerde, die andere 
ist schwefelsaure Thonerde, die dritte ein Flussmittel (Chlorkalium, Chlor
natrium). Hierauf wird der Deckel Pauf.A geschlossen, Schieber G aufgezogen, 
Schieber F geschlossen und das Geblase fiir .A abgesteIlt. Durch H lasst man 
dann Wasserdampf nach.A eintreten, welcher sich dort zersetzt. Der frei wer
dende Wasserstoff und das sich bildende Kohlenoxyd treten durch D nach 
O. Durch die hohe Temperatur und durch die Reductionsgase vor jeder 
Oxydation geschiitzt, bilden sich durch die Einwirkung des Schwefels auf 
Kohle einerseits Schwefelkohlenstoff, andererseits durch Einwirkung des letz
teren auf Thonerde und kohlensaures Natron die betreffenden Schwefel
metalle. Auf diese wirkt schwefelsaure Thonerde so ein, dass nach Ver
jagung der Schwefelsaure der schwefelsauren Th~nerde schweflige Saure, 
Natrium und Aluminium resultirt. Da Natrium leichtfliichtig ist, so bleibt 
Aluminium zuriick, welches durch N abgestochen wird. Werden die aus A 
kommenden Gase kalt, so schliesst man Deckel Q und arbeitet nun in 
gleicher Weise mit dem Of en B. 

F. J. SEYMOUR und W. H. BROWN in New-York wollen auf folgendem 
Wege Aluminium in Retorten darstellen. (Eng!. P. 1639 vom 17. Januar 
1884.) Kaolin wird nach dem Trocknen und Zerkleinern mit einem Zink
erz, z. B. Galmei, - welches vorher geriistet und zerkleinert worden ist, mit 
Kohle und Flussmitteln gemischt. Empfohlen wird ein Gemisch von 60 TIn. 
Kaolin, 60 TIn. Zinkerz, 120 TIn. eines Gemenges bituminoser Steinkohle 
und Weidenkohle und 3 TIn. Salz. Die 1fischung wird in feuerfeste Re
torten ge bracht, deren konische Verschlussstopfen eine sehr kleine Oeffnung 
besitzen. Bei starkem Erhitzen der Retorten bildet sich eine Aluminium
Zink-Legirung, welche durch Entfernung der Stopfen abgelassen wird. Die 
Legirung wird als solche benutzt oder kann durch Destillation in die Be
standteile zerIegt werden. 

JOHANNES BRAUN in Berlin benutzt zur Darstellung von Aluminium 
ein elektrolytisches Verfahren. (D. P. 28760 v. 8. December 1883.) 
Eine Alaunliisung von 1'03 bis 1'07 spec. Gew. wird durch den elektrischen 
Strom unter Anwendung einer unloslichen Anode zersetzt, wobei die ent
stehende Schwefelsaure durch Alkalizusatz neutralisirt wird und zur Vermeidung 
des Ausfallens von Thonerde Weinsaure in die Liisung gebracht wird. 

Bei der Elektrolyse von Halogensalzen der Leicht- und Schwermetalle, 
besonders denjenigen der Alkali en, sind die durch die Polarisation be
griindeten Schwierigkeiten einer vorteilhaften Anwendung der Elektricitat 
sehr hinderlich. Diese Uebelstande sucht C. HOEPFNER in Berlin nach dem 
D. P. 30222 vom 8. April 1884 durch Benutzung depolarisirender Sub
stanzen an, der Kathode bezw. durch Circulation der Elektrolyte zu beseitigen. 

Nach diesel' Methode gelingt es auch, in vorteilhafter Weise Chlor
natrium etc. zu zersetzen und das hierbei auftretende Chlor in mannig
fachster Weise, z. B. zur Metallextraction, nutzbar zu machen. 1Ian verwendet 
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in der IJosung des Chlorids als Anode eine durch Chlor nicht angreifbare, 
leitende Substanz, wie Kohle oder Braunstein etc., und lasst an ihr die 
Chloridlosung continuirllch zu- und abfliessen, wodurch das freiwerdendc 
Chlor fortgefiihrt wird. 

Die depolarisirenden Substanzen an der Kathode kiinnen entweder fest 
oder fliissig sein. Zu den letzteren gehiiren die stark oxydirenden Sauren, 
wie Salpetersaure, ~fangansliure, Chromsliure und die Liisungen ihrer Salze, 
ii herhaupt solche Substanzen, welche durch Wasserstoff eine Reduction 
erleiden. Zu ihnen gehiiren auch die Liisungen der Oxydsalze des Eisens, 
~fangans, Quecksilbers etc.; ferner die Liisungen derjenigen Salze und 
Hydrate, welche unter dem Einfluss des elektrischen Stromes ~Ietall ab
scheiden, wie Goldchlorid, Kupfersulfat und Natriumplumbat etc. 

Zu den festen depolarisirenden Stoffen gehiiren unliisliche Chloride, 
Sulfate, kohlensaure und andere Salze schwerer Metalle, ferner Sulfide, wie 
Bleiglanz oder Schwefelkies etc., hauptsachlich die Oxyde der schweren 
M etalle, Zinkoxyd, Kupferoxyd, Zinnstein etc., auch Braunstein, 1fagneteisen; 
mn besten eignen sich Bleisuperoxyd oder lIfennige. 

ANTON ZDZIARSCKI in Brest-Litowsk fabricirt Aluminiumbronze nach 
clem Eng!. P. 3090 vom 11. Februar 1884 folgendermaassen. Kryolith wird 
unter Zusatz von Flussmitteln in einem Tiegel geschmolzen, welcher das mit 
dem Aluminium zu legirende ]IIetall, Kupfer oder :Hessing, enthl:llt. Ein 

starker elektrischer Strom von einer Dynamomaschine wird dann dureh die 
fliissige Masse geleitet, wobei Kohle die Anode, die lIIetalllegirung die 
Kathode biJdet. 

G. GEHRING in Landshut iiberzieht lIIetalle, Glas, Thonwaaren uml 
Steine mit Aluminium oder Alulllini ulllbronze. (D. P. 29891 vom 
12. lIfai 1884.) Eine lIIisehung von fettsaurer und harzsaurer Thonerde mit 
iitherisehen Oelen und Aluminium- oder Aluminiumbronzepulver wird auf die 
Gegenstande aufgetragen. Unter Umstanden solI der ~Iisehung noeh Wislllut
horat oder basisehes Wismutnitrat zugesetzt werden. Dann wird die Masse 
eingebrannt. 

III. Gold und Silber. 

Ueber das Goldvorkommen auf Biilllllleliien, Norwegen: C. WELTZ, 
Christiania (Bg.- u. H. Ztg. 44, 57); eine eng!. Gesellschaft betreibt dort seit 
Jahresfrist Bergbau. . 

Die Verhaltnisse des Berg- und Hiittenwesens in Ungarn und 
Siebenbiil'gen werden vielfach besprochen. A. HAUCH, Zalathna (Oester. 
Z. f. Bg - u. H. W. 32, 399) erkennt an, dass die Goldgewinnung in 
S ie ben b ii r g en eine hiichst primitive ist und empfiehlt Vereinigung del' 
zahlreiehen kleinen Betriebe zu gl'iisseren Gewel'ken. Hierauf wies B. VON COTTA 
schon vor Jahren hin. - Vgl. weitel': Ung. Mont. Ind. Z. I, 2. - Das 
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noId in Siebenbiirgen findet sich meist in Quarz und Silicaten (weniger in 
Pyriten, :Fahlerzen), in feinem, zerstreut eingesprengtem Zustande (Poch
gange). Zur Gewinnung werden die goldhaltigen Pochgange unter Wasser
zufluss mittels eiserner Stempel zerkleinert. Dabei setzt sich das Gold in fein 
zerteiltem Zustande teils im Pochtroge, teils auf in schiefen Ebenen vor
gelegten Plachen (grobe Leinwand) abo Del' Pochtrogsatz sowie die von den 
Plachen abgewaschenen Gold haltenden Absatze (Schliche) werden auf schiefen 
Ebenen verwaschen und die concentrirten Schliche auf dem Sichertroge behan
delt, wobei die Goldteilchen sich lostrennen, die das Rohgold (Crudogold) 
hilden. Dieses Goldpulver wird getrocknet und kommt entweder so zum Ver
kauf, odeI' eS' wird in eisernen Miirsern, welche oft auch erwarmt werden, 
mit Quecksilber verrieben, das Amalgam abgepresst, ausgegliiht und einge
schmolzen. Die in den den Plachen vorgelegten BehaItern abgesetzten Gold und 
Pyrit haltenden Schliche werden auf Stossherden vel' was chen und zwar zu 
moglichst hohem Pyritgehalte, weil die Schmelzkosten dadurch geringer 
werden, dass der Pyrit die Ansammlung des Goldes, Silbers unci Kupfers 
bei del' Schmelzung im Schwefeleisen (Rohlech) bewirkt und die Neben
producte als Schwefelsaure, Kupfervitriol etc. verwertet werden konnen. -
]Jer BARKER-Process *) (Extraction des metallischen und vererzten Gold und 
Silbers durch Quecksilber unter Zuhilfenahme del' Elektricitat) ist versuchs
weise angewandt worden fiir siebenbiirger Erze. Aus Untersuchungen von 
Bergrath REITZNER, Schemnitz, und AD. GORZ, Berlin, hat sich ergeben, dass 
genannter Process in seiner jetzigen Ausbildung zur Extraction vererzten 
Gold und Silbers nicht brauchbar ist; es bleibt vorlaufig dahingestellt, ob 
cr fiir Aufarbeitung del' Amalgamations-Riickstande anwendbar ist. - C. P. 
BONNETH giebt nach Amerik. P. 298663 vom 13. ~Iai 1883 del' BARKER'schell 
Idee eine andere praktische Durchfiihrung. In eine sich abwarts bewegende 
Wassersaule, die das Erz suspendirt enthillt, wird Quecksilber in feinen 
Kiigelchen eingespritzt. Durch clie Wassersaule gehen elektrische Strome; clas 
entstehende Amalgam wircl gesammelt, die Triibe passirt einen dem 
BARKER'schen ahnlichen Tisch und wird sodann zur vollstandigen Wieder
gewinnung des Quecksilbers einer weiteren Behandlung auf Kupferplatten 
mit elektrisirtem Quecksilber unterworfen. - Hierher gehort endlich D. P. 28452 
vom8.Januar 1884 von B. CH.~rOLLOY, I,ondon. Del' in dem Kastenteil A(Fig.l1) 

Fig. 11. 
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lagernde Erzschlamm wirel mittelst des urn die Walzen BCD laufenden 
endlosen Bandes G in diinner Schicht durch das Quecksilberbacl A gefiihrt, 
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welches, um eine innigere Verbindung des Quecksilbers mit dem Jlletall in 
clem Erze zu bewirken, elektrisch erregt wird. Zu diesem Zwecke ist A' 
von dem mit den Anoden und einer leitenden Fliissigkeit versehenen Canale 
H nur durch eine porose Wandung getrennt. Sobald die Walzen in Drehung 
Yersetzt werden und der Strom durchgeleitet wird, ~erden aile l'iIetallteilchen, 
namentlich auch das sogenannte Schwimmgold mit dem als Kathode dienenden 
Quecksilber in innige Beriihrung gebracht. Das sich bildende Amalgam wird 
durch G nach dem Kasten A2 befordert, um durch die Rinne F abgezogen 
zu werden. 

F. GUTZKOW, San Francisco, macht den praktischen Vorschlag Ed e 1-
metallamalgam im Vacuum zu destilliren. Aus dem Condensations
raum wird die Luft durch eine Wasserstralpumpe ausgepumpt. Durch eine 
<ierartige Destillirung wird das Quecksilber vollstandiger ausgebracht, und die 
Arbeiter sind vor der schadlichen Einwirkung der Quecksilberdampfe geschiitzt 
(Ding!. pol. Journ. 254, 80). - TRIPPE'S Amalgamator (Amerik. P. 308642 
vom 2. December 1884): Die Erztriibe tritt von oben durch eine Rohlwelle 
in den kegelfiinnigen Amalgamator und tritt aus diesem oben wieder aus. 
Zur moglichst vollstandigen l'iIischung mit dem Quecksilber sind in dem 
-Gefass iibereinander rinnenfiirmige Platten angebracht, die teilweise mit der 
Rohlwelle rotiren. 

Ueber die Amalgamation der Silbererze auf dem CERRO DE PASCO 
in Peru (Pr. Z. f. Bg.-, R. u. S. W. 32; Bg.- u. R. Ztg. 43, 333); es ist dort 
hauptsachlich der Cazoprocess in Anwendung; Quecksilber-Verlust 1 Pfund 
.auf die l'IIark Silber; die Zugutemachung der Erze ist eine ausserst mangel
hafte. - Bei Castellamonte wird der Sand des Orco auf Gold verwaschen 
und in dem THENoT-Apparat [Pressen des gemahlenen Erzes durch Queck
silbersaulen (Z. d. Ver. -dtsch. lng. 29, 490)J bei 95 Proc. Ausbringen 
amalgamirt; Quecksilber-Verlust bei der Destillation 5 Proc. - T. EGLESTON 
hatVersuche iiber Amalgamation der Edelmetalle aus Verbindungen mit 
Antimon, Arsen und Schwefel angestellt, die keine giinstigen Resultate er
gab en. Die beim Rosten entstehenden Oxide sollen die Edelmetallteilchen 
und besonders das Gold so fest umhiillen, dass die Einwirkung selbst einer 
Quecksilberchlorid-Liisung verhindert wird. Es mag hierauf zuriickzufiihren 
sein, dass der DESIGNOLLE-Process, *) der in Schemnitz und Nagybanya, 
Ungarn, in Betrieb ist, wohl eine vollstandige Gewinnung des Silbers aber 
eine sehr unvollkommene Extraction des Goldes ermoglicht. 

P. MANHES, Lyon, r os tet nach D. P. 30419 die fein gemahlenen go Id
und silberhaltigen Erze in l'iIuffeliifen mit 1-3 Proc. Salmiak. Die 
Ritze wird so regulirt, dass die Charge nicht ganz rotgliihend ist und so 
lange erhalten, als Ammoniakdampfe entweichen. Gold und Silber werden 
in Chloride, Eisen und Kupfer in Sulfide verwandelt; Ausziehen der Edel
metalle mit bekannten Liisungsmitteln; besonders empfohlen wird Extraction 

*) Techn.-chem. Jahrb. 4" S. 39. 
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mit Hyposulfit (Eng. V. 39, 1012, 581). - E. PROBERT scheidet Gold una 
Silber aus A I' sen e i sen durch Schmelzung in eisernen mit feuerfestem 
lIfaterial ausgefiitterten Gefassen und Zusetzen von Glatte und Blei zum 
Bade (Amerik. P. 303232 vom 5. August 1884). - Ueber das Verschl)lelzen 
silberhaltiger Bleierze im Westen der Vereinigten Staaten: O. H. HAHN 
(Bg.- U. H. Ztg. 44, 9 u. f.). - Die Verhiittung in Zalathna findet in 
Eng. 39, 1017, 707, eine Besprechung; besonders erwahnt wird die Gewin
nung des Schwefels aus den Riistgasen; jahrliche Production 16 t. 

Einen interessanten Aufsatz von C. A. STETEFELD iiber die Silber
Auslauge- Verfahren und iiber die umfassenden, einschlagigen Versuche 
von E. H. RUSSEL bringt die Bg.- u. H. Ztg. 43, 489. Chlorsilber liist sieh 
leicht in Natriumthiosulfat; abel' ebenso Bleisulfat, und man erhalt daber 
nach der bisher iiblicben Ausfallung durch ein Alkalisulfid Silber, Kupfer 
und B1ei als Schwefelmetalle. RUSSEL hat nun gefunden, dass B1ei sieh 
vollstandig aus der Thiosulfatliisung, ohne Kupfer und Silber zu fiillen, 
durch Soda ausscheiden las st. Als Fiillungsmittel fiir Silber und Kupfer 
muss alsdann Schwefelnatrium anstatt Calciumpolysulfid angewandt werden. 
RUSSEL wendet weiter nach Extraction mit Natriumthiosulfat kupferhaltige 
Thiosulfatliisung als zweite Laugefliissigkeit an. Diese ~Extrasolution" 

- ein Thiosulfat-Doppelsalz von Alkali und Kupferoxydul, hergestellt aus 
11 Na2 S2 0 3 und 6 CuSO 4 - soll metallisches Silber sowol, als auch Silber in 
Verbindung mit Schwefel, Arsen, Antimon zersetzen und losen. Es kiinnte BO

nach dieses Verfahren auch fiir rohe und oxydirend geriistete Erze angewemlet 
werden. RUSSEL hat eine grosse Reihe von Versuchen zum Studinm 
des Verhaltens del' Edelmetallverbindungen in den beiden genannten Lauge
}<'liissigkeiten angestellt, die von hohem Interesse und grossem praktiscben 
und wissenschaftlichern Werte sind. Mit ·Extrasolution wurde im Durch
schnitt eines Jahres ein Ausbringen von 92'6 Proc. gegen 88'1 Proc. durch 
gewiihnliche Liisung herbeigefiihrt. Rohe Erze (ged. Silber-, Schwefelkies-, 
Zinkblende-, B1eiglanz-, Kupferkies-haltend) mit 1650-2170 g Ag pro Tonne 
wurden durch Extrasolution auf 56-68 Proc. extrahirt; durch gewiihnliche 
Liisung auf 16-26 Proc. Aus goldhaltigem Silbererz konnte RUSSEL 60 bis 
70 Proc. des Goldes gewinnen - ein gleiches Resultat lassen mallche Amal
gamations-Processe nicht erzielen. - Die Versuche von E. H. RUSSEL haben Ver
anlassung gegeben zu seinem englischen Patent 5431 vom 25. ~Iarz 1884. 
Nach demselben werden Erze etc., in welchen Gold und Silber mit Arsen 
und Antimon vorkommen, und aus welchen die edlen Metalle durch Aus
laugen mit Natriumthiosulfat nicht gewonnen werden konnen, entweder nach 
del' Behandlung mit Thiosulfat oder sofort mit einer Losung behandelt, die 
durch lIfischen von Thiosulfat mit einer Kupferliisung hergestellt wird. Am 
besten eignet sich Kupfersulfat. Es bildet sich nach del' Gleichung 

4Na2 S2 0 3 + 2CuSO~ = Cu2 f) 2 03. Na2 S2 0 3 + 2Na2S04 + Na2 S4 0 6 

ein Natrium-Kupferthiosulfat, in welchem das Kupfer leicht durch Silber er
setzt werden kann. - W. G. WARING hat bei der Silberlaugerei durch 
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thiosehwefelsaure Salze gute Erfolge erzielt bei Aufliisung von 1"8 Na2S2 0 3 

+ 5H2 0 in 100 Wasser (Eng. u. }fin. J. 37, 158). :- O. HOFFMANN, San 
:Franeisco, behandelt in Eng. u. Min. J. V. 36 No. 23 den gleiehen Gegen
stand. Die Laugebottiehe sollen zur Herbeifiihrung eoneentrirter Chlorid
losungen der unedlen Metalle nieht zu hoch genommen werden; 0·9 m tief, 
Fiillung bis 15 em unter den Rand. - Beim ehlorirenden Rosten soll Zu
fiihrung von Dampf zweekmassig sein, wenn die Erze Zink- oder Antimon
baltig sind. Er empfiehlt ferner die aus dem Rostofen kommenden Erze in 
Haufen liegen zu lassen: es vollziehe sieh ein Process der Nachchlorirung, 
der bei kupferreichen Erzen unterstiitzt wird dureh Wasserkiihlung. - In 
Gras s Val ey, Ca)ifornien, ist nach }1". W. BROWING (Eng. u. }Iiu. J. 1884, 
Juli) der PLATTNER-Process in Anwendung. )Ian gewinnt darnaeh dorten 
94 Proc. des Gold- und 60 Proe. des Silber-Gehaltes. Das mit 11/2 Proc. 
Kochsalz geriistete Erz wird in 21/2 Tonne fassenden Holzgefassen 2-3 Tage 
mit ehlorgas behandelt; das Chlorsilber mit Calciumthiosulfat ausgelaugt 
und mit Schwefelcalcium gefallt. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Fallung des Goldes 
mit E i sen v i tri 0 I eine unvollstandige ist, wenn die Losung Chloride oder 
Hypochlorite von Alkalien und alkalischen Erden enthalt; Schwefelwasser
stoff bewirkt stets eine vollstandige Ausfallung; ist jedoch umstandlich und 
unbequem in der Anwendung Olin. u. scient. Press, 48, 153). - Bei 1<' al
lung geliisten Goldes dureh Kohle soll sieh nach DAVIS (Chem. Ztg. 1884, 
No. 14) der Kohlenstoff der Kohle auf Kosten des Sauerstoffes des Wassers 
oxydiren und der frei werdende Wasserstoff das Goldchlorid zersetzen. 
, D. G. }1'ITZ-GERALD, Brixton, sch eidet nach Eng!. P. 6371 vom 15. April 
1884 s il be r h alti g e s }I e tall mit Salpetersaure, welche ein Oxydations
mittel wie Blei- oder }fangansuperoxyd enthalt, damit die frei werdenden 
Rtickoxyde wieder hoher oxydirt werden. Aus der Silbernitratliisung wird 
das Silber durch Salzsliure gefallt, so dass Salpetersaure in Liisung bleiut, 
oder durch Caldum-, Barium- oder Bleichlorid, in welchem Falle die Sal
petersaure durch Zersetzung der Liisung mit Schwefelsaure wieder gewonnen 
wird; oder endlich das Silber wird als Oxyd durch Kalk oder Baryt gefallt. 
Aus dem Silberchlorid oder - Oxyd wird das )Ietall durch Elektrolyse ge
wonnen. 

In A r g 0 geschieht nach nordamerikanischen Reisenotizen von B. ROSING 
(Bg.- u. II. Ztg. 4:3, 403) die Scheidung von Gold und Kupfer durch 
Schwefel nach ROSSLER'S Patent.*) - Dm !n Schwefelsaure IOsbare ~Ietall

legirungen aufzuliisen und zu scheiden, wendet H. R. CASSEL, New-York, 
nach P. 27603 vom 26. September 1882 das Verfahren der elektrolytischen 
Dialyse an. Dieses besteht darin, dass in einem gewiihnlichen trogartigen 
Apparate, wie solche von Elektrometallurgen angewendet werden, Dialysatoren 
ans Holz oder Leder angebracht sind. Zwischen je zwei solcher Dialysatoren 

') Techn.·chem. Jahrb. 5, S. 45. 
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findet sich eine del' aufzuliisenden Metallplatten, welche als Anode gebraucht, 
wahl' end die Kathode durch eine Kupfer- oder Kohlenplatte gebildet wird. 
Nachdem sodann das Gefass mit verdiinnter Schwefelsaure gefiillt ist, wird 
del' galvanische Strom in das Bad geleitet. Das Wasser wird durch den 
Strom in Sauer- und Wasserstoff zersetzt; del' Sauerstoff geht zur Anode, 
und die oxydirbaren ~Ietalle werden in Schwefelsaure aufgeliist. Diese 
Liisung kann sich nicht an die Kathode begeben, weil del' Dialysator unter 
Einfluss des elektrischen Stromes auch nicht die geringste Spur del' auf
geliisten ~Ietalle hindurchlasst. Der Wasserstoff hingegen geht durch den 
Dialysator an die Kathode und nimmt die positivsten Metalle, die in del' 
Anode enthalten sind, mit sich, wie z. B. Arsen, Tellur, Antimon, Palla
dium etc., bezw. die Metalloide Schwefel und Phosphor. Diese Stoffe lasst 
er in Form eines schwarzbraunen Schlammes im Dialysator zuriick und geht 
als Gas frei in die Luft. Enthiilt die Legirung Gold, so wird dieses von 
del' Schwefelsaure nicht angegriffen, sondern senkt sich als braunes Pulver 
auf den Boden des Gefasses. 

Nach P. HAUTEFEUILLE und A. PERREY (Compt. r. 98, 1378) absorbirt 
fliissiges Silber und Gold rapide Phosphordampfe, urn diese beim Er
starren wieder abzugeben. - L. TROOST hat durch Versuche festgestellt, 
dass Sa u e r s t 0 ff durch e r hit z t e s S il bel' diffundirt und zwar bei einer 
Wandstarke von 1/2 mm pro Stunde 1'6 I pro 1 qm erhitzter Flache bei An
wendung reinen Sauerstoffgases (Compt. r. 98, 1427). 

Das ROSSLER'sche Patent 22850 zur Absorption schwefliger 
Sa u I' e *) wird mehrfach anerkennend besprochen, so im Eng. V. XXXIX, 
No. 1007, S.499. Es ist ausser in Frankfurt in Londoner und New-Yorker 
Scheideanstalten in Anwendung. Absorption des S02 bis auf 80-90 Proc. 

Ueber pyrometrische Messungen teilt SEEGER (Bg.- U. H. Ztg. 
44, 181) Erfahrungen mit, die hier Platz finden miigen. Er empfiehlt zur 
Ermittelung von Temperatur bis ca. 1200 0 C. Pyroskope, d. i. ~fetalle 

und Legirungen, die durch ihr Schmelzen indirect die Temperatur angeben.**) 
Zur 1Ies!lung hiiherer Temperaturen benutzt er kleine tetraedrische Kiirper, ge
bildet aus gemahlenem Feldspath und Thon oder Quarz in verschiedenen 
}Iischungen. Gold-Platin-Legirungen mit iiber 15 Proc. Platin (1200 0 C.) 
sollen fiir pyrometrische Zwecke unbrauchbar sein, da bei genannter Tempe
ratur eine goldreichere I,egirung aussaigert. 

Eine wertvolle Abhandlung iiber die Abnutzung del' ~fiinzen, die 
die bisherigen Ermittelungen zusammenstellt, bringt C. v. ERNST in Oestr. 
Z. f. Bg.- u. H. W. 32, 532. 

FRED. J. LYMANN in San Jago, Chile. Ve r g 0 Ide n nicht metallischel' 
Stoffe wie Vulcanit, Celluloid u. derg!. (Eng!. P. 2577 vom 23. ~fai 1883.) 
Die hauptsachlich fiir zahnarztliche Zwecke bestimmten Gegenstande werden 

0) Techn.-chem. Jahrb. G, S. 61. 
•• ) Zu beziehen durch Scheideanstalt; Frankfnrt a. M. 

Biedermann. Jahrb. VII. 3 



34 Gold und Silber. - Kupfer. 

zunachst in ein Silbernitratbad, dann in Gallussaureliisung getaucht und 
schliesslich galvanisch vergoldet. 

Statistik. 
1. 1m Jahre 1883 wurden im Deutschen Reich producirt: 

I Menge in Ton-i Wert in Mark 
nen zu 1000 kg 

:'lilber- und Golderze .............• I 25302·289 I 4400466 

Z. Production an Go I d und S il be r auf den Hiittenwerken Deutschlands 
im Jahre 1883. 

Zabl <ler Werke, welcbe 
das Product dargestellt 

Menge in Wert baben 

als Haupt-I als Neben-
Kilogramm. in Mark 

product. product. 

I. Silber (Reinmetall). 

I I. Preuss en ....... 4 13 169864"47 25353692 
II. Sachsen ........ 2 

\ 

-- 5894687 8795228 
III. Uebrige deutscheStaaten - 2 6251·29 93897i 

Zusammen Deutsches Relch 1 6 15 1235062.63135087897 
II. Gold (Reinmetall). 

Deutsches Reich . . . . . . 6 457·34 1 278312 
1m Jahre 1882 betrug die Production in Nordamerika an Gold: 

32 500000 $, an S i I be r: 46 800 000 $; davon gemiinzt an Gold ca. 25000000 $, 
an Silber ca. 25"500000 $. - Colorado behauptet als Edelmetallproducent 
seit einigen J ahren den ersten Platz und hier ist besonders die Production 
von Le~dville bedeutend. - Freiberg producirte 1882: 5·36 Ctr. Gold und 
1022·37 Ctr. Silber; 1883: 6·86 resp. 1187·94 Ctr. - Von der Frank
furter Scheideanstalt wurde i. J. 1882/3 abgesetzt an Gold 5200 kg. 
an Silber 1930·00 kg; 1883j4: 5800 bezw. 228000 kg. 

AD. GORZ (Berlin). 

IV. Kupfer. 

Analytisches. - K. A. AKERBLOM giebt fiir silberhaltige Erze eine 
modificirte elektrolytische Probe an: Bei hohem Schwefelgehalt Losen 
in rauchender Salpetersaure mit Kaliumchloratzusatz. Bei niederem Gehalt. 
Losen in Konigswasser, Abdampfen mit Schwefelsaure, Verdiinnen und Fallen 
mit Natriumhyposulfit, alsdann Filtriren des Halbschwefelkupfer, Auflosen 
des Letzteren und Elektrolysiren. Wagen des Cu2S-Niederschlags giebt bei 
Anwesenheit von Blei zu hohe Resultate. (Aus Jern Kont. Ann.: Bg.- u. H. 
Ztg. 43, 380.) - Nach F. RASCHIG (aus Lieb. Ann.: Chem.-techn. Cent. 
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Anz. III, 533) kann Kupfersulfid sehr wohl mit reinem heissem Wasser aus
gewaschen werden. Sind aIle liislichen Salze ausgewaschen, so geht leicht 
ein Teil des Sulfides in den von SPRING beschriebenen colloidalen Zustand 
iiber und Hiuft alsdann triibe durch das Filter; dieses wird vermieden durch 
Zusatz einiger Tropfen HOI zum Wasch-ll;asser. Heiss gefalltes Schwefelkupfer 
soli nie triibe durchlaufen. 

Technisches. - In Folge del' bestandigen Productionszunahme ist del' 
Kupferpreis heute niedriger als je; in New-York kostete vor 20 Jahren 
Kupfer in Barren 55 Cents pro Pfund, heute 12-14 Cents. - In der Gegend 
von Ivrea und Locana, Ober-Piemont, werden Erzgange mit ca. 5 Proc. 
Kupfer abgebaut; die durch Aufbereitung auf 10 Proc. angereicherten Erze 
werden nach England verschifft. 

Ueber das Verfahren ~IANHi;s der Verarbeitung von Kupferstein 
im Be sse m e rc 0 n ve rto r *) sind Betriebsresultate veriiffentlicht worden. 
~IANHi;s hat 1881 drei Converter It 2000 kg Stein in Betrieb gesetzt und 
seither 3 weitere gebaut. Auf del' Hiitte del' SOCIETE ANON. DE METALLURGIE 
DE CUIVRE bei Avignon (Bg.- U. H. Ztg. 43, 484) werden die im Schacht
of en erzeugten Concentrationssteine mit 30 Proc. Cu durch zweimaliges 
Behandeln in der Bessemerbirne in Schwarzkupfer verwandelt. Del' 
~onverter hat einen lichten Durchmesser von 1'4 m, eine Hiihe von 2 m; 
Mr Boden halbkugelfiirmig, 30 em iiber demselben ein ringfiirmiger Wind
rohr mit 18 Diisen von je I em Weite. Dauer des ersten Bessemerns 
25- 30, des zweiten 15-20 Minuten; Flamme bei 1 zunachst kurz, blassgelb, 
Rauch weisslich (Zink), dann hell, langer; Rauch dichter, weiss (BIei); bei 
Schwarzkupfer-BIasen: Flamme kurz, gelblich, bisweilen griinlich; Rauch 
sehr wenig. Der erste Bessemerstein (matte Fig. 12. 

blanche) entMlt durchschnittlich 77'5 Proc. Cu, 
20'5 Proc. S, 1'2 Proc. Fe, 0'4 Proc. unlas!. 
Riickstand. Das Schwarzkupfer: 98·5-98·8Proc. 
Cu, 0'8-0'9 Proc. S, 0'4-0'6 Proc. Fe. Arsen 
und Antimon verfliichtigen sich; Nickel und 
Kobalt verbleiben im Kupfer. Del' Process 
MANHES gestattet Ersparnis an Zeit, Arbeits
lohn und Brennmateria!. - Zur directen 
Gewinnung von Rohkupfer aus Kupfer
erzen und Steinen hat sich J. GARNIER, 
Paris, einen Apparat patentiren lassen (D. P. 
30418; S. Fig. 12), der aus einem tiegelfiir
migen Of en besteht, welcher an den beiden 
Zapfen a unel b drehbar gelagert und im In
nern entweder mit neutralen Stoffen oeler mit 
kieselhaltiger ~Iasse ausgefiittert ist; in letzte-

') Techn.·chern. Jahrb. <l, S. 40. 

3* 
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rem Falle durch einen Luft- oder Wasserstrom ununterbrochen gekiihlt. 
Der Wind stromt durch a und b zunachst nach dem Hohlraum c und dann 
durch die Diisen f in den Of en. Nachdem der Apparat beschickt und in 
Betrieb gesetzt ist, sammelt sich der geschmolzene Kupferstein nach und 
nach auf dem Boden und steigt immer hiiher, wahrend die Schlacken 
durch g ablaufen. Die Charge kann entweder aus Kupfererzen odeI' Kupfer
steinen oder einem Gemisch beider bestehen. Sobald das Niveau des Kupfer
steines die Diisen erreicht, schlies§t man die Oeffnung fiir den Abfluss del' 
Schlacken, ohne die Windzufuhr zu unterbrechen. Das Niveau steigt nun 
hoher und hoher, so dass die eingepresste Luft durch dasselbe durchdringt, 
wodurch dann der im, Rohstein enthaltene Schwefel sowie auch das Eisen 
und die anderen leichter oxydirbaren Stoffe verbrannt werden. 

T. EGLESTON berichtet libel' die Kupfergewinnung der ORE KNOB COPPER 
COMPANY zu Ashe, Nord-Coralina (Americ, Inst. of. Min. Eng. X, 25), doppeltes 
Schachtofen-Schmelzen der arsen- und antimonfreien Erze auf Stein (23 Proc.) 
und Schwarzkupfer (95 Proc. Cu) und Raffiniren; Zusammensetzung des 
Raffinadkupfers = 99'8 Proc. Cu, 0'05 Proc. Ag, 0'01 Proc. Pb. Erze mit 
unter 3 Proc. Cu werden vorlaufig nicht verarbeitet. 

FLECHNER hat E i sen s au e n der Kupferiifen der IIfansfelder Hiitte mit 
80 Proc. Fe, 5-8 Proc. Cu, 2-4 Proc. Ni+Co und 3-5 Proc. Mo in 
achtfiirmigen Schachtofen geschmolzen, die fliissige Masse durch einen whid
stral zerstaubt, das erhaltene Pulver gerostet und mit Schwefelkies auf Lech 
verschmolzen, aus welchem Nickel und Kobalt gewonnen wurde. (Oester. Z. 
1882, No. 34.) 

Das zur Auslaugung armer Kupfererze in Serbien angewandte 
.Maidanpec-Verfahren beschreibt BR. SYMONS. (Bg.- U. H. Ztg. «, 58.) 
Die Erze enthalten durchschnittlich: 

Schwefelkupfer ........ = 1'05 Eisenkies. · = 34'39 
Blaue und griine Carbonate . = 0'30 Freie Schwefelsaure · = 1'02 
Rotkupfererz .... . . . . . = 0.95 Wasser ....... . · = 16'00 
Eisenoxyd ........... = 9'51 

Das Rosten, zur miiglichst vollstandigen Ueberfiihrung des Kupfers in 
Sulfat mit Sorgfalt durchgefiihrt, geschieht in kilnartigen Haufen. Das Aus
laugen erfolgt mit Wasser in grossen Bottichen 11 30 Centner Erz; Ausfallen: 
Regeneration der Lauge. Die Kosten sollen sich pro Tonne bei 10000 t Pro
duction belaufen: 

Grubenkosten .. . . . 2 sh 10 p. 
Transport. . • . 1 " 10 " 
Auslaugung. . '" 1 " 11 " 
V erwaltung.. . . . 2 " 00 " 

A. P. RICE, London, fant nach Engl. P. 6722 yom 23. April 1884 
Kupfer durch feinverteiltes Eisen und halt die Losung durch Dampf- odeI' 
Luftstrom in Bewegung. - In Csiklowa, Banat, solI die Extraction des 
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Silbers aus dem Sehwarzkupfer nur dann noeh lohnend sein, wenn del' Silber
'gehalt des Sehwarzkupfers 0'4 Proe. iibersteigt. 

Die direete elektrolytisehe Gewinnung del' Metalle aus den 
E l' zen ist bisher meist geseheitert an dem zu grossen Verbraueh an Saure 
und dem Bedarf zu starker Strome. Ueber die elektrolytisehe Darstellung 
des Reinkupfers aus Garkupfer in Oker giebt F. POECH (V. jlL: Oest. Z. f. 
Bg.- u· H. W. 1884,59) Mitteilungen. Es solI en sieh da zwei Anlagen befin
den (naeh Chem. Ztg.8, 1110 del' en fiinf), die taglieh 250-300 kg Kupfer pro
dueiren. Das Kupfer, das den Garofen passirt hat, wird in Platten von 
3 em Starke, 1 m Huhe und 0'6 m Breite gegossen. Die Platten hangen 
in Kasten in Abstanden von 10-15 em; zwischen denselben Kupferbleche. 
Zwiilf solcher Kasten, stufenartig untereinander aufgestellt, mit 35 qm Elek
trodenflache bilden einen Apparat; die Lauge wird yom untersten Kasten 
wieder in den obersten gehoben (Chem. Ztg. 8,794). - Ueber die elektro
lytisehe Kupfer-Gewinnung auf del' Casarzahiitte (Genua): Bg.- u. 
II. Ztg. 44, 123; Anode: das auf Stein verschmolzene Erz; Kathode: diinne 
Kupferplatte; Elektrolyt: erzeugt durch Auslaugen des geriisteten Erzes mit 
Schwefelsaure. Del' Kupferverlust solI sehr gering sein, da nur eine Schmel
zung erforderlich. Als Ausfallungsmittel fiir Kupfer: das Eisen del' extra
hirten Anoden. 

Einen interessanten Aufsatz von A. LEDEBuR, aus welchem all diesel' 
Stelle kurzes mitgeteilt werden muge, iiber den Sauerstoffgehalt einiger 
)Ietalle und Legirungen bringt Chern. Ztg. 9, 301. Sauerstoff ist ent
wedel' geliist im ~fetall vorhanden (Silber) odeI' gebunden in del' Zusammen
setzung del' niedrigsten Oxydationsstufe des betreffenden Metalls. In ersterem 
FaIle nur kann Spratzen beim Erstarren eintreten und die Erlangung cines 
diehten Gusses schwer sein; in letzterem FaIle Beeinflussung del' Eigen
sehaften des Metalls. Cu 0 und Ni 0 vermindern die Dehnbarkeit; Fe 0 ver
ursaeht Rotbrueh. Enthalt das ~Ietall Korper, die in del' Temperatur des 
gesehmolzenen )fetalls reducirend auf das Oxydul wirken und deren Sauer
stoffverbindungen gasformig sind, so kommt eine mittelbare Beeinflussung 
dazu; es tritt Gasentwieklung ein. Cu 0 wirkt auf Cu2 S. Zur Bindung des 
Sauerstoffs versucht man in neuerer Zeit Zusatz von ~Iagnesium. Zur Be
stimmung des Sauerstoffs sind zwei :!flethoden anwendbar: 1. Aufliisung des 
}Ietalls dureh solche Kiirper, die das reine ~Ietall abel' nicht seine Sauerstoff
verbindungen auflosen. 2. Reduction des rotgliihenden Metalls durch Wasser
stoff, falls dieses mit allen Nebenbestandteilen dureh H leicht reducirbar ist. 

LEDEBUR fand 
in gewiihnlichem Hanclelskupfer . 
"Kupferbleeh . 
" Gegossener Bronze (4 Proc. Sn) 
" Gesehiitzbronze (10 Proe. Sn) . 
" ~rimganbronze (0'14 Proe. Mn, 1'55 Proe. Fe, 

5'86 Proe. Sn) . 

0'227 Proc O. 
0'124 ~ 

0'070 
" 0'051 
" 

0'036 
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in Phosphorbronze (0'004 Proc. P) 0'038 Proc. O. 
" Berliner Gussmessing . 0'033 
" Wiener Gussmessing . 0'015 
" Gussnickel, spriide, undehnbar 0'304 
" dehnbarem Nickel . 0'084 
" Neusilber, gegossen 0'061 " 

Ref. fand in dem Weichblei eiller rhein. Hiitte 0'026 Proc. O. 
Legirungen. - Das Deltametall von AL. DICK*) ist ein eisen

haltiges :Messing von goldgelber Farbe, hoher Po.liturfiihigkeit, griisserer Hiirte 
als Stahl. Das :Metall schmilzt bei ca. 950 0 C, liisst sich kalt und heiss 
walzen und bei dunkler Rotglut schmieden. Der Preis etwas hiiher als del' 
des besten lIIessings. Die DEUTSCHE DELTA-GESELLSCHAFT in Diisseldorf 
hat durch D. P. 22620 die Einfiihrung von Eisen in die Legirungen durch 
Aufliisen derselben in geschmolzenem Zink bis zur Siittigung und die Des
oxydation der in solchen Legirungen stets vorhandenen Oxyde durch Zusatz 
von .Mangan in Form von lIiangankupfer geschiitzt. Nach dem D. P. 28546 
solI nicht reines Eisen, sondern manganhaltiges, also Spiegeleisen, Ferro
mangan etc., in Zink geliist werden, wodurch der Zusatz von .Mangankupfer 
entbehrlich wird. Dies geschieht bei der verhiiltnismiissig geringen Temperatur 
von 900 0 • Der im Ferromangan erhaltene Kohlenstoff scheidet sich dabei 
aus; bei Anwesenheit von viel Silicium muss der Zinkgehalt erhiiht werden. 
Statt in Zink kann man das Ferromangan auch in Kupfer aufliisen. 
- Auf ein Verfahren zur Darstellung von :Mangankupfer hat ferner 
AL. DICK, London, das D. P. 30295 yom 26. Juni 1884 genommen: Silicium
haltiges Ferromangan wird mit reinem Kupfer zusammengeschmolzen und in 
dem Faile, dass das Ferromangan nicht die ausreichende Quantitiit Silicium 
(;ntMlt, eine Quantitiit Silicium in Verbindung mit Eisen als silicirtes Spie
geleisen oder auch in Verbindung mit anderen lIIetallen zugesetzt. Beim 
Ausguss des geschmolzenen Gemisches in Formen zeigt sich das gebildete 
lIIangankupfer von dem das Silicium und auch etwas :Mangan enthaltenden 
Eisen in einer Schicht geschieden. AD. GiiRZ (Berlin). 

Statistik . 
. 1. Production der Bergwerke in Deutschland iill Jahre 1883. 

An Knpfererzen. 1 Menge in Ton-I· . 
nen zn 1000 kg. Wert III Mark. 

I. Preuss en. , 
Prov. Sachs en . 

" Hannover . 
" Westfalen. '.1 

U e briges Preussen 

536084'190 
201357'470 
42494'118 
14022'851 

14942425 
675663 
~21 328 
204836 

Zusammen Preussen . '.1612958'629 16044 252 
II. Uebrige Deutsche Staaten . . . . . 252'005 25071 

Zusammen Deutsches Reich .. I 613210'63-1 I 16069323 
'J 'I'echn.-chem. Jahrb 4, S. 41; 6, S. 40; 6, S. 63. 
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2. Production del' Hiittenwerke in Deutschland im Jahre 1883. 

I Zahl der ,Verke, 
welche das Product Menge in 
dargestellt haben. Tonnen zu 

lals Haupt-\alsNeben- 1000 kg. 
product. product. 

Wert 

in Mark. 

a) Hamrnergares Bloek- und RoseUenkupfer 
verwendeten). 

(einseh!. des zu Kupferwaarell 

1. Preussen .......... I 7 \ 3 115862'190 121452338 
II. De brige deutsche Sta-::at_en:-;-. +-_;-3::-----'-._-;,-~c--:-,2=-=-07::_:3:_·7::_3:_:2:_+_,,_:,2-:9-=-3-=-1-:3-=-10~ 

Zusammen Deutsehes Reich I 10 3 I 17 935'922 I 24383 648 

b) Seh,,'arzkupfer zum Verkauf. 

I I I 
c) Kupferstein zum Verkauf. 

Deutsches Reich . . . I 2 I 4 I 544 '948 I IS7983 

3. Naeh P. TRASENSTER (Rev. univ. Bd. 13, 466) war die Gesamt
Kupferproduction in 1000 t 

1872 = 112 
1876 = 127 
1879 = 145 
1882 = 170. 

Del' Preis war 1872 = 134; 1876 = 114; 1879 = 88, den Durehsehnitts
preis i. J. 1882 zu 100 angenommen. 

v. Blei. 

Analytisches. -FR. WElL sehlagt zur Dntersuchung des Lettern
met all s folgenden Weg ein (Z. ana!. Chern. 23, 348): Bei Anwesenheit 
von nicht zu viel Blei: Behandeln von 2-3 g mit Salpetersaure, Eindampfen, 
Kochen des Riickstands mit vie I H Cl bis Jodkaliurnstarkepapier nur noeh 
sehwach geblaut wird; Zusatz von Kaliumperrnanganat oder Kaliumchlorat 
und Erhitzen bis Chlor verdampft; alsdann Zusetzen von Wasser und Webl
saure bis auf 200 cbern und Titriren von 10 cbern auf Antimon mit Zinn
chloriir. Bei Anwesenheit von viel Blei waseht man besser naeh Oxydation 
dureh Verdiinnen und Deeantiren den grassten T.eil des Bleies aus. Zur 
Bestimmung von Blei und Zinn werden weitere 2-3 g mit Salpetersaure 
oxydirt, der unlas!. Riickstand als Sb2 0 4 + Sn02 gewogen und Blei in del' 
Lasung als Pb S04 bestimmt. Die Thfethode umgeht die lastige Trennung 
von Sb und Sn. 

Technisches. - In Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Oester
reich-Dngal'll, Belgien, Arnerika betrug nach P. TRASENSTER die Production an 



40 Blei. 

Blei in 1000 t: 1872: 287; 1876: 340; 1879: 390; 1882: 446; die Preise 
in den gleichen Jahren berechnet auf Procente des durchschnittlichen Wertes 
von 1882: 137, 148, 100 und 100. - Bis vor 15 Jahren war in Nordamerika 
der Import an Blei ziemlich bedeutend; seit Anfang der achtziger Jahre er
zeugen die Vereinigten Staaten iiber 100000 t Blei und der Import ist fast 
gleich Null. Der Bleiconsum der Vereinigten Staaten ist, wie in ~Iittel

europa, 2 t pro 1000 Einwohner (in England 31/2 t auf 1000 Einw.). Die 
griisste Bleiproduction in Nordamerika hatte friiher Utah; jetzt Colorado mit 
Leadville (ca. 60000 t) (Bg.- u. H. Ztg. 44, 77). 

Die Production der kg!. FRIEDRICBSBUTTE bei Tamowitz (0. S.) be-
trug im Jahre 

an Kaufblei Glatte Brandsilber 

1860 412 t 723 t 852 kg 
1882/83 8625 " 1139 " 4976 " 

Das Verschmelzen def Erze (Bleiglanz mit Schwefelkies und Zinkblende) 
und der reichen Schliche (mit iiber 50 Proc. Pb) erfolgt auf der FRIEDRICBS
HUTTE in Flammiifen, deren neun vorhanden sind. In Ii stiindiger Schicht setzt 
ein Of en 2000-2700 kg durch. Die armeren Schliche werden mit den Flamm
of en - Riickstanden (mit 56 Proc. Pb und 0'017 Proc. Ag) gemeinschaftlich 
geriistet und in Schachtiifen verschmolzen. Die Oefen mit 3 Formen; 5 m 
Hiihe, 13/4 m Dchm. an der Gicht, 11/4 m im Gestelle. Ein Of en setzt in 12 
Stunden ca. 7000 kg (= 5-7 Gichten) durch. Der in den Flugstaubkalll
mem der Flallllllofen condensirte Hiittenrauch macht 2'91 Proc. der Beschickung 
aus; er besteht durchschnittlich aus: PbO = 66, ZnO ~ 4, Fe20 3 = 0'5, S03 
= 27'5, Riickstand = 2 Proc. - Das Werkblei wird durch Zink entsilbert 
und die entstehende Legirung nach FLACH'S ~Iethocle verarbeitet. (Pr. Z. f: 
Bg.-, H. u. S. W. 32, 1. 89.) 

W. BRUCKNER hat einen neuen rotirenden Of en construirt, bestimlllt 
zur Riistung von Schwefelmetallen (Bg.- u. H. Ztg. 4:3, 440 mit Zeich
nung). 

Ueber den ~Iangangeha1t der Schlacken vom Verschmelzen 
silberhaltiger Bleierze von ~I. W. ILES (Bg.- U. H. Ztg. 4:4, 16). ILES 
bestreitet die mehrfach aufgestellte Behauptung, dass ein ~rangangehalt dC!' 
Schlacken Silber-Verluste herbeifiihre. 

CB. IIEINZERLING schlagt in seinem Buche "die Gefahren und Krank
heiten in cler chemischen Industrie" (Halle, W, KNAPP, 1885) Heft 1 vor, den 
Bleirauch zur miiglichst vollstandigen Condensation durch eine archime
clische Schraube von oben in einen mit Wasser gefiillten Cylinder einw
pressen und den Gasstrom unten durch einen ansteigenden Canal in einen 
zweiten Cylinder gelangen zu lassen, der gleichfalls mit Wasser ge
fiillt ist. 

Eine wichtige Entdeckung, die fiir di1l lIiitten-Industrie von ausser
ordentlicher Bedeutung zu werden verspricht, machte im vorigen Jahre LODGE, 
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Liverpool (Eng. V. XXXIX Nr. 1014). Wird in cinem mit Staub odeI' Rauch 
gefiillten Raume die Entladung hochgespannter ElektricWit durch metallene 
Spitlen bewirkt, so tritt sofort eine Verdichtung und Absonderung des 
Staubes ein. Diese Beobachtungen haben die B1eihiittenwerke von iV ALKER, 
PARKER & Co., N.-WALES veranlasst, Versuche im grossen zur Con den s a
tion des Hiittenrauches vorzunehmen. Der Erfolg diesel' Versuche war 
nach den Berichten so vollstandig, dass diese Entdeckung eine Umwalzung. 
in den Processen zur Wiedergewinnung des Flugstaubes hervorzurufen scheint. 
Die Versuche wurden auf genanntem Werke wie folgt ausgefiihrt: Recht
winklig zu einem Hauptrauchcanal wurde ein Zweigcanal angeordnet, an 
welchem 2 Fenster gegeniiberliegend eingelassen die Beobachtung ermiig
Iichten. Zwischen diesen Fenstel'll befanden sich die metallenen Spitzen, die 
mit dem einen Pole einer Elektrisirmaschine, welche einen 10 cm langen 
Funken gab, in Verbindung standen, wahrend del' andere Pol mit del' Erde 
verbunden war. Die Condensations-Versuche wurden mit ruhendem B1ei
rauch al8 auch mit Solchem vorgenommen, del' sich mit hoher Geschwindig
keit bewegte. Bei Ersterem zeigte sich, sobald die Elektrisirmaschine in 
Betrieb gesetzt war, sofort eine Wirbelbewegung des Nebels an den Spitzen, 
ein Zusammenballen zu Flocken, die sich absetzten, und nach ·wenigen 
Secunden erschien die Luft vollstandig klar. Die Wirkung del' elektrischen 
Entladung auf sich schnell bewegenden Rauch bestand darin, dass am Ende 
der Leitung Flocken anstatt Nebel in die Luft austraten und class Bestand
teile des Flugstaubes zu Boden fielen. 

v. SCHRODER & SCHERTEL haben iiber die Rauchschaden in Waldern 
del' Umgebung del' Freiberger Hiittenwerke Ermittelungen angestellt. Del' 
clurchschnittliche Gehalt an Schwefelsaure del' gesunden Nadel betrug 0'162 
Proc.; Beschadigungen wurden herbeigefiihrt von einem Schwefelsaure-Gehalt 
von 0'25 Proc. abo Des Weiteren haben Verf. den den Pflanzen anhaften
den metallischen Flugstaub bestimmt (Frbgr. Jahrb. 1884, 2, 93). 

Um lIIetallblech zu verbleien, wird nach P. SUCKOW & Co., Breslau 
(D.P. 30214) dasselbe zunachst, ebenso wie das Bleiblech, einseitig verzinnt. 
Die Zinnflachen werden mit Kolophoniumpulver bestreut und aufeinander 
gelegt. Dann winl das Doppelblech auf del' Aussenseite mittelst einer 

'Flamme soweit erwarmt, dass die Zinniiberziige zu schmelzen beginnen. 
Durch Andriicken des B1eibleches wird sodanll eine innige Verbindung mit 
dem lIIetallblech erzielt. - Urn kalkfreies Bleisuperoxyd darzustellen, 
wird nach D. P. 31 669 von F. C. BROCKHOF, Duisburg und C. FAHLBERG, 
Philadelphia, Bleisulfat oder irgend ein Bleisalz mit der nijtigen lIIenge 
Alkalicarbonat behandelt, um zunachst das Blei in Carbonat iiberzufiihren 
und classelbe hierauf mit Alkalihypochlorit unter Zusatz von Soda zu Blei
superoxycl oxydirt. 

AD. GORZ. 
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Statistik. 
Production von Bleierzen im Deutschen Reich. 

1. Preuss en. 

I Menge in Ton- 'Vert in Mark. 
nen zn 1000 kg. 

Provo Schlesien . 24821'125 3304705 
" Hannover.. 45 117'554 3 482 306 
" Westfalen . 10 194'529 1448705 
" Hessen-Nassau. 17948.420 1 742397 
" Rheinland . . . 63826'499 7 117 5~6 

Zusammen Preussen . 161908'127 17095639 
II. Uebrige deutsche Staaten . . . . 7845'491 995218 

Zusammen Deutsches Heich --. -. -. T169-753'6181 18090857-

= 
Zahl der Werke, Von 'den bezeichneten 

welche das Prodnct Prodncten sind im Lanfe des 
dargestellt haben Jahres 1883 gewonnen worden 

alsHanpt-lalsNeben- Menge in Ton-I . 
prodnct. product. nen zu 1000 kg Werth III Mark. 

a) Blockblei (einschliesslich des zu BIeiblechen und BIeiwaaren verwendeten). 

I. Preuss en. II I 
Provo Schlesien . 2 13 15 1 fi8'339 3493482 

" Hannover. 1 I 3 9748'920 I 2401235 
" Rheinland. 5 48582'867 11 798 192 

Uebriges Preussen 3 3 IO 966'433 2674645 
Zusammen Preuss en 1 11 I 19 184466'559 I 20367554 

II. Sachs en . . . . . . . . . . 2 ii 273'732 I 1 312878 
III. U ebrige deutsche Staaten 3 1 991'886 247070 . 

Zusammen Deutsches Reich I 14 22 I 90732'177 I 21927502 

b) Kaufgliitte. 
1. Preuss en . . . . . . . . . . I I 6 

II. Uebrige deutsche Staaten 5 
Zusammen Deutsches Reich I I 11 

VI. Zink. 

2813'891 
2477"274 
5291'165 

648945 
598391 

1247336 

Analytisches. - B. KOSMANN in Breslau schreibt (Chm. Ztg. 8, 1091) 
iiber die Analyse zinkischer Flugaschen und Kiesabbrande und 
die Bestim~ung des Handelswertes der Ersteren. Die Losefiiissigkeit 
besteht aus 230 g Ammoniumcarbonat und 180 cbcm Ammoniak (0'92) auf 
1 1; dieselbe nimmt aile zinkischen Bestandteile, als 1Ietall, Oxyd, bas. 
Sulfat, auf, lost ferner Eisen und ~fangan, vollstiindig, wenn in Oxydul
Verbindung, teilweise, wenn hoher oxydirt und verwandelt schliesslich 
Cadmium-, Bleioxyd, BIei-, Calcium-, ~fagnesiumsulfat in unliisliche Carbo-
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nate. Bei Anwesenheit von Eisen und .afangan: Einbringen von Brom; 
Filtriren; Yerdiinnen; Wag en als Zinkoxyd. - Zur Bestimmung des G e
haltes an metallischem Zink und Cadmium wendet Verfasser Kupfer
vitriol an: Zusetzen gewogener .aIengen Cu S04 zu einer gewogencn .aIenge 
Poussiere bis zur EnWirbung der Fliissigkeit. 

Technisches. - Einen sehr interessanten Vortrag iiber die Geschichte 
del' Belgischen Zinkindustrie und ihren heutigen Stand hielt ST. PAVL 
DE SINCAY in del' Versammlung des lnst. of. 1.1ech. Eng. zu Liittich. (Bg.
u. H. Ztg. 43, 35 u. f.) Die europaische Rohzink-Production betrug dar
nach 1860 ca. 96 000 t; 1882 ca. 238000 t. In del' .aIetallerzeugung ein
schliesslich der des Roheisens diirfte die Production von Zink in den letzten 
10 Jahren die erheblichste Zunahme erfahren haben. 1872: 145 000 t: 
1882: 273000 t in Europa und Amerika. Setzt man den Zinkpreis von 
1882 = lOG, so betrug er 1872 = 135; 1876 = 162; 1879 = 99. 

Zur Zugutemachung gemischter Erze (Zn-, Pb-, Cu-. Ag-Erze), 
clie sich durch Aufbereitung nicht trennen lassen, schlagt J. W. CHENHALL 
(fron 22, 465; Bg.- u. H. Ztg. 43, 428) folgenden Verhiittungsprocess vor: 
Calciniren des Erzes in Muffeliifen und Behandeln mit Schwefelsaure: es 
gehen in Liisung das gesamte Zink, 2/3 vom Kupfer, Blei und Silber 
bleiben vollstandig im Riickstand. Ausfallen des Kupfers mit Eisen; Ein
trocknen der Zinkliisung, die mit gepulverter Blende versetzt war und Um
setzung in Oxyd und Schweflige Saure: 3 ZnS04 + ZnS = 4 ZnO + 4 S02. 
Zur Ausbildung dieses Processes ist durch Erfinder A PARNELL veranlassL -
L. KLEEMANN in .aIyslowitz (D. P 28596 vom 14. December 1883): Der Kasten 
b ist durch eine lose Capelle 8 oben ganz gesehlossen, der Rost mit der 
Aufschiittung in einen hinzugekommenen Rost- Fig. 13. 

raum p verlegt und die Hinterwand von b zur 
Yerbindung von p mit b weggelassen worden. 
Die Zinkdampfe kommen hiernach erst in p 
unter den Rost, urn nach dem Pas siren del' 
clariiber ausgebreiteten Aufschiittung bei q nach 
g zu entweichen. Dureh die Flamme der von 
8 nach g stromenden Gase wird b erwarmt. -
Derselbe hat eine Abfangvorrichtung fiir 
Zinkiifen construirt (D. P. 26789): Die 
Zinkdampfe treten aus den Vorlagen in stehende Canale, die mit jalousie
artig parallel und drehbar angeordneten Tafeln versehen sind. - L'HOTE 
empfiehlt zum Reinigen des Zinks von Arsen Eintragen von 1-11/2 Proc. 
wasserfreiem Magnesiumchlorid in das geschmolzene .aletall; es entwickelll 
sich alsbald weisse Dampfe von Chlorzink, die das Arsen mit fortnehmen. 
!las Zink solI dadurch als leicht angreifbar durch Saure erhalten werden. 
(Compt. r. 98, 1491.) - Nach dem Vorschlag der Berg- und Hiitten
verwaltung in Kiinigshiitte, Oberschlesien, werden zinkhaltige Kies
a b bra n demit Kochsalz gerostet und mit salzsaurehaltigem Wasser ausge-
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langt; etwa vorhandenes Kupfer wird ausgefallt und das bei der chlorirenden 
Riistung entstandene Natriumsulfat durch Abkiihlen der Lauge ausgeschieden. 
Die zuriickbleibende Zinkliisung wird nach bekannten Methoden weiter ver
arbeitet. (D. P. 28465 ; Ding!. pol. Journ. 2M, 89.) - Zur Darstellung 
von Z ink 0 x y d aus E r zen beschreibt das an F. C. GLASER erteilte D. P. 2844:) 

Fill". 14. einen Ofen. Derselbe besteht aus einem Schacht 
A von kreisnmdem oder ovalem Querschnitt. Nach 
unten zu ist der Scltacht mit Gegengewichten 
versehen und durch die beweglichen Bodenplatten 
B B geschlossen. Letztere werden beim Betriebe 
durch eine Lage Sand vor Zerstorung durch die 
Hitze geschiitzt. Der Of en wird in bekannter 
Weise beschickt und durch eine Anzahl in ver
schiedenen Hiihenlagen angebrachter Diisen mit 
gepresstem Winde gespeist, urn die Erze zu 

~~~~~~~_ reduciren, und die durch Canal U entweichenden 
Zinkdiimpfe zu oxydiren. 

Zur Gewinnung des Zinkgehaltes aus Galmei, Flugstaub, 
Ofenbriichen schlagt ~L KILIANI in Berlin folgendes elektrolytische 
Ve rf ah r en VOl' (D. P. 29900 vom 11. )Iarz 1884). Eine mit Ammonium
carbonat versetzte Ammoniaklosung wird mit zinkischen ~Iaterialien in mit 
Blei ausgekleideten Holzbottichen digerirt und gelangt dann, nach del' 
Slittigung mit Zink, durch geeignete Filter in ein Reservoir, aus dem sie 
continuirlich in die einzelnen Elektrolysirkasten geleitet wird. Hier wird 
durch den elektrischen Strom ein Teil des Zinks in metallischem compactem 
hustande auf der Kathode abgeschieden, wahrend sich an der Anode eine 
.lem abgesrhiedenen Zink aquivalente Menge SanerstofI entwickelt. Die 
Kat.hoden sind Zink- oder 1Iessing-, die Anoden Eisenbleche. Die Lauge 
passirt die Elektrolysirkasten in continuirlicher Circulation mit einer Ge
schwindigkeit, die von ihrem Zinkgehalt und der Stromdichte an den Elek
trod en abhiingig ist. Die aus den Elektrolysirkasten abfliessende Lange wircl 
hierauf in einem tiefer liegenden Reservoir gesammelt nnd durch Pumpen 
wieder in die mit den zinkischen ~Iaterialien gefilllten Sattigungskasten 
zuriickgeschafIt. Sammtliche Kasten und Reservoirs sind bedeckt odeI' luft
.lieht verschlossen. 

Legirungen. - Zur HersteHung zinkhaltiger Legirungen dient 
nach D. P. 29535 von G. SELVE in Altena, Westf., ein Regenerativgasofen A, 

Fig. u. bei welch em die Tiegel durch 
die aus den Platten p gebil
dete Decke des Ofens hindurch 
auf die feuerfesten Untcrsatze 
f gestellt werden, so class sic 
mit ihrem obcren Teile behufs 

Condensation der Zinkclampfe aus dem oren hervorragen. - A. BAUER in 
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lIIiinchen. Herstellung einer sog. Stahlcomposition (D. P. 30778 yom 
20. August 1884). 60 Teile Stahlspahne, 22·5 Teile Kupfer, 20 Teile Queck-

silber, 15 Teile Zinn, 7·5 Teile B1el Fig. 16. 

und 15 Teile Zink werden nach 
und nach in 860 Teile alpet r-
aure eingetragen und aufgelii t. 

Ocr rotbraunc Brei, welcher resul
tirt, wird getrocknct und dann mit 
dem zwanzigfachen Gewicht YOU 

Zink zu ammengechmoh cn, worauf 
die Mo.. se in Barren gego sen wird, Nach dem Erkalteu 
wird die Legirung nochmal mit cinom cnt prechenden 
Zu atz yon Ziun und Antimon, je nachdem die elbe 
weicher oder harter werden soli, gos hlOolzeu. - Das 
D. P. 29 44 Yom 28. Hirz 1884 be ch reibt ein Verfahreu 
zur Erzeugung gah-an i c her Niederschlage von 
G. W AGBNER und ~ ETTO in Tokio. Der 1.U ii her
zichcnde Gcgoustaud wird mit dem negativcn Pol iu 
Verbindung gebracht und mit in Chlorzinkliisuna ge
trflllktcm Flallelbausch b be-trichen, nter dem Bau ch 
befindet , ich die Zinkplatte a, wclcbc durch Draht d mit 
dem po itiyen Pol einer Elektricitiit queUe in Verbin
dung ,teht und durch d n durch bohrten HandgrifT c ge
tJ·agen wi rd. Durch die Our hbohrullo- kann mittel. t 
'chlauches e bcliebig Chlorzinklosuug durch die ebeu

falls in der ~Iitte durchbohrte Zinkplatte dem Bau clla b 
zugefuhrt werden; doch kalUl der elbc auch durch Ein
taucheu in die Chlorzinklosung getl-;inkt werden_ 

AD. GORZ (Berlin). 

Statistik. 

Production an Zinkerzen im Deutschen Re ich. 

1. Preussen. 
Provinz Schlesien, , _ . . , , . , , ' , . , , 

Hannover. _ . , . , , .. , 
Westfalen , ... 
Hessen-Nassau, , , .... 

" 
Rheinland •.... , .. , 

Zusammen Preussen . , 
II. Uebrige deutsche Staaten •. , , , 

Zusammen Deutsches Reich . 

I Menge in Ton-I ' nen zu 1000 kg, Wert In Mark, 

560684'000 
6190'855 

42091 '846 
14260'617 
53568'685 

676796·003 
998'350 

I 677 794'353 I 

4693 199 
424598 

1 127558 
484307 

2 128815 
8858477 

31947 
8890424 
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Production der Zinkhiitten in Deutschland. 

Blockzink (einschliesslich 

Zahl del' Werke, Von den bezeicbneten 
welcbe das Prodnct Produ1:tnn sind im Lanfe des 

dargestellt haben Jahres 1883 gewonnen wordell 

als Hanpt-Iars Neben- Menge ill Ton-I . 
product. product. nen zu 1000 kg. Wert III Mark. 

des zu BIechen, 
verwendeten). 

Zinkweiss ode!' Ziukwaaren 

I. Prellssen. I I I 
Provinz Schlesien 2~2-: I 1 71 465'868 20209424-

" Rheinland..... u - 32790'7421' 9770248 
II. Uebriges Deutsehes Reich. i--~-,;---_----;l:-i 12597'247 3750074 

Zusammen Deutsches Reich I 29 I 2 1116853'857 I 33729746 

VII. Zinn, Nickel, Antimon, Wismut, Queck
silber u. a. 

Zinn.- Die Production an Zinu betrug in Europa und Amerika 
in 1000 t im Jahre 1872 = 29, 1876 = 34, 1879 = 37 und 1882 = 39; 
del' Preis des Zinnes ist gegen die Jahre 1876 und 1879 gestiegen. -
Ueber Zinnerze von v. FOULLON: Verh. del' k. k. geoL Reichsanstalt 1884, 
No.7, 144. 

J. H. SMITH iiber elektl'ol. Zinngewinnung (Eng.-V. XL. No. 1018, 
18). Die Anode bildet das chlorirend geriistete Erz mit ea. 5 Proc. Sn, die 
Kathode eine Kupferplatte (11/2 mm stark 120 em lang und 95 em breit): 
als Elektrolyt dient eine Mischung von 1 Vol. Schwefelsiiure (60 0 B.) auf 
9 Vol. Wasser. Das gewonnene Zinn soll sehr rein sein. }\,Iit einem Sie
mens-Dynamo von 240 Amp. und 15 Volt werden pro Stunde ca. 2 kg .Metall 
gewonnen. 

Verzinllullg. - U m die Gewinnung von Ammoniak bei dem E u t
ziunen von llIetallabfiillen zu ermiiglichen, wird nach D. P. 30254 vom 
8. Miirz 1884 als Oxydationsmittel in den friiher im Patent 24633 beschrie
benen') hermetisch verschliessbaren Apparaten Salpeter angewendet, welcher 
bei seiner Einwirkung auf Zinn Sauerstoff abgiebt und dabei in Aetzkali' 
und Ammoniak zerfiillt. Der Process geht nach folgender Gleichung VOl' 
sich: 4Sn + 6NaOH + 2NaN03 = 4Na2 Sn03 + 2NH3. 

Der S-fiirmige Verzinnungs-Apparat von TH. H. JOHNS & W. A . 
. JOHNS, London, ist nach D. P. 29722 mit einer Reihe von Fiihrungen E vel'
seheu, welche so angefertigt sind, dass die in das Verzinnungsbad kommen
den Tafeln in diesen Fiihrungen nicht iibereinander springen kiinnen. Zwi
schen dem ~Ietallbehiilter D und }'ettbehiilter A sind die Biirsten M ange-

*) Techn.-chern. Jahrb. 0, S. 43. 
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ordnct, weI he )';UIll Abstreifen de etwa zu vie I anhangenden :lIetall dicneD 
ollen. Die Walzen B haben den Zweck, die Bleche, ·obald sie da Zinn-

bad verlassen, auf)';unehmen Fig. 17. 

und an eine Fuhrung abzu
geben. nter dem oberen 
Paare lieser Walzen fi nden 
~ich <lie Planirvorrichtungen 
G, zwischen deren charfen 
Kanten die Blechtafeln uach 
Passiren des Fettbades hiu
durch gehen. - E. W. ECAILLE, London, hat einen Apparat 
erfunden (D. P. 27 180) in welchem die orbereitung der 
llIeche fur das Ueberziehen Illit Zinn al auch die Verz i nnulI~ 

selbst vorgenolllmen werden; Fig. 18. Zu diesem 
Zwecke communicirt sowol der BeMlter D 
fiir die Salzsaure, als auch der Kessel E fur 
das Fett mit dem das geschmolzene Zinn oder 
die betreffende Legirung enthaltenden Kessel .A 
derart, dass die Salzsaure und das Fett auf 
dem lIIetallbade des letzteren schwimmen und 
die B1eche durch die Beize in das ~Ietallbad 

eingefiihrt und aus demselben durch das Fett 
hindurch herausgezogen werden kiinnen. 

Legirungen. - THvRsTos hat 1880-81 
Versuche angestellt, welche zum Zweck hatten, " 
die Zusammensetzung der festesten 
B ron z e zu ermitteln um! welche als vorteil-
hafteste .Mischung 55 Kupfer, 43 Zink und 
2 Zinn ergaben. E. H. TOBBINS hat, da die 
graphische Verknupfung der Versuchszahlen 

Fig. 18. 

zeigte, das voraussichtlich auch mit anderen Zahlen gute Werte zu er
zielen seien, die Untersuchungen innerhalb weiterer Grenzen ausgefiihrt 
und iiber dieselben im Journ. of the Franklin Institute 1884, 117, 184 
berichtet. 

Nickel und Kobalt. - .MANHES, Lyon, behandelt nach D. P. 29006 
den Nicke!stein ahnlich wie den Kupferstein illl Bessemer-Converter: Die 
in der Natur vorkommenden mehrbasischen Schwefel- und Arsenverbindungen 
des Nickels, Kobalts und Kupfers werden zunachst von ihren Gangarten 
durch Schmelzung befreit. Der erhaltene Rohstein wird dann im Converter 
bis fast zum Verschwinden des Eisens verblasen. Die entstandene .Masse 
entMlt etwa 1-2 Proc. Eisen und 15'-20 Proc . .Metalloide, das Uebrige ist 
Nickel, Kobalt und Kupfer. Dieser so angereicherte Stein kann dann in 
bekannter Weise entweder mit Salzsaure behandelt oder mittelst Elektrolyse 
zerlegt oder einem Schmelzprocess unterworfen werden. Dieser Process wurde 
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nach Eng. & lVIin. J. 36, 393 in Norwegen durchgefiihrt. Nach 15 lVIinuten 
Blasen wurde der 16 Proc. Nickelstein auf 70 Proc. Nickel-Gehalt concen
trirt.*) - BERNDORFER lVIETALLWAAREN-FABRIK, Bernsdorf, N.-Oesterr., (D. P. 
28989). Verfahren zur Darstellung von schmied- und walzbarem und 
com pac t e m Nick e lund K 0 b a It. Reines Nickel- oder Ko baltoxyd wird 
bei massiger Ritze reducirt. Die Masse wird dann mit einer 4 procentigen 
Losung von mangansaurem oder iibermangansaurem Kali oder Natron ge
trankt, hierauf getrocknet und im Tiegel im Geblaseofen bei sehr starker 
Ritze geschmolzen. Rierbei macht das lVIanganat die kohlenstoffhaltigen 
schadlichen Gase im Tiegel uilschadlich und wird dabei selbst teilweise re
ducirt. Der Guss aber soU auf diese Weise dehnbar und compact werden. **) 
- Die FONDERIE DE NICKEL ET METAUX BLANCS, Paris, schmilzt nach D. P. 
29547 Rohsteine von Nickel und Kobalt bezw. die Schmelzproducte von 
Nickelkobalt mit Chromerzen in einem Tiegel oder Of en mit Eisencyaniir 
oder Ferrocyankalium und lVIangansuperoxyd susammen. Vor dem Abstich 
wird dann, um die Homogenitat und Dichtigkeit der Legirung noch zu er
hohen, eine kleine Quantitat Aluminium hinzugefiigt. 

Um blasenfreie, sehr dehnbare Gussstiicke zu erzeugen, wird 
nach D. P. 28460 von FLEITMANN den Metallbadern von Nickel und Ko
bait statt des lVIagnesiums***) eine Magnesiumlegirung, vorzugsweise 
eine Nickelmagnesiumlegirung, zugesetzt, nachdem diese .Metallbader vorher 
durch Behandlung mit Oxyden und Luft oder mit reducirenden Gasen oder 
Mangan und Manganlegirungen in miiglichst kohl en- und sauerstofffreien 
Zustand gebracht worden sind. - Man hat in gleicher Weise versucht Mag
nesium-Eisen und Magnesium-Silber als Legirung oder als inniges Gemenge 
herzustellen, urn sie den betreffenden fliissigen lVfetallen zur Sauerstoff
bindung zuzusetzen. - FLEITMANN, D. P. 28924 vom 6. Januar 1884. Das 
reine Nickel sowie die Legirungen desselben mit Kupfer, Kobalt und Eisen t) 
sollen mit einem Zusatz von Zinn, Blei, Cadmium, Eisen und lVlangan bis 
zu 10 Proc. und Silber in jedem Verhaltniss versetzt werden kiinnen, ohne 
dass hierdurch ihre Verwendbarkeit als Plattirungsmetall aufgehoben wird. 
Reines Nickel kann mit Eisen bis zu 95 Proc. versetzt werden, und giebt 
eine Legirung, welche den Einfliissender Atmosphare besser widersteht, als 
reines Eisen. 

Antimon. - In Californien und Nevada sind bedeutendeLager reicher, 
reiner Antimon-Erze entdeckt' worden. Der geringe Verbrauch dieses Metalles 
dort und die ungiinstige Lage der Lagerstatte haben bisher gewinnbrin
genden Abbau und Verhiittung kaum ermiiglicht (Eg.- u. H. Ztg. 43, 314). 

Wismnt. - Legirungen. J. WEBSTER, Solihull, stellt nach D. P. 
29020 vom 1. Januar 1884 eine harte Wismutbronze folgendermaassen 

*J P. von THOMAS & GILCHRIST: Techn.-chem. J ahrb. 0, 32. 
"J Techn.-chem. J ahrb. 6, S. 49. 
"') Techn.-chem. Jahrb. 3, 74. 

tJ Techn.·chem. Jahrb. 4, 48. 
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(Iar: Es werden zunachst 1 Tl. Wismut mit 16 TIn. Zinn zusammenge
schmolzen und zu dieser Legirung 0'4 TIe. eines Gemenges von 45 Kupfer, 
221/2 Zink und 321/2 Nickel gebracht. Eine andere harte Wismutbronze be
steht aus 1 Bi, 24 Ni, 25 Cu und 50 Sb. Die Wismutbronzen widerstehen 
der Einwirkung der Luft und des Seewassers ausgezeichnet, eignen sich zur 
Herstellung von Kanonen, T-elegraphendrahten, Clavierseiten und Gegenstan
den aller Art. 

Wolfram. - In B iI in wurden in den letzten 10 Jahren 4500 mtr Wol
framerz gewonnen; im Jahre 1883: 650 mtr mit 75 Proc. W03, 10 Proc. MnO, 
13'5 Proc. FeO. - Darstellung von Wolframsaure und Verbindun
g e n derselben nach Eng!. P. 222 vom 1. Januar 1884 von A. K. Hun
tington' London: Wolfram und Scheelit werden mit Soda oder kaustischem 
Alkali zusammengeschmolzen, wobei kieselige und andere Flussmittel zuge
setzt werden kiinnen. Das specifisch schwere wolframsaure Alkali sinkt zu 
Boden und kann abgestochen wllrden; oeler nach einiger Abkuhlung kann 
die Schlacke abgelassen werden, und das Wolfram at bleibt zuruck. Durch 
wieelerholtes U mschmelzen mit Glas oder anelern Silicaten kann letzteres von 
Unreinigkeiten befreit werden, wobei die Schlacke wie vorhin abgeschieden 
wird. Durch U mkrystallisiren aus Wasser kann eine letzte Reinigung erfolgen, 
oder das W olframat wird auf W olframoxyd und metallisches Wolfram verarbeitet. 

Queeksilbel'. - Die Production in Californien betrug 1884 
= 32 000 Flaschen, die geringste Ausbeute seit langen Jahren. - Ueber 
das Zinnober-Erzgebirge von Monte Amiata, Toscana, schreibt 
Th. Haupt, Florenz (Bg.- u. H. Ztg. 43, 472). - In Idl'ia sind gegen
wartig hauptsachlich ADALBERTlflammiifen und gepanzel'te Fortschaufelungsiifen 
in Betrieb. Der Metallabgang betragt durchschnittlich 6 Proc. WINKLER'~ 

~Iethode, das Quecksilber auf nassem Wege zu extrahiren, ergab keine 
giinstigen Resultate. Die Gehaltsermittelung geschieht ausschliesslich nach 
,ler EscHKA-GoIddeckeIprobe (Oestr. Z. Ver. )Iitth. 1884 No.6). - In dem 
an nutzbaren lI'IiM.eralien reichen Serbien hat man VOl' kurzem ein ergiebiges 
Quecksilbervorkommen entdeckt. v. GRODDECK bespricht dieses Vorkommen 
(am A v ala- Berge bei Belgrad) in geologischer Beziehung (Z. f. Eg.-,H. u.S.W. 
33, 112). Die Lagerstatte fuhrt Quarz, Schwer-, Braun-Spath, Zinnober, 
Calomel, ged. Quecksilber und Schwefelkies. Der Betl'ieb ist dort in jiingster 
Zeit aufgenommen worden und soli sich nach Privatmitteilungen der durch
.-;chnittliche Gehalt des gefiirderten Erzes auf 1'3 Proc. Quecksilber stell en. 

Platin. - Ueber elie Platin-Proeluction Russlanels mach en elie 
Russkie Wedomosti )Iitteilung (Bg.- u. H. Ztg. #, 68). Die Gewinnung betrug 

im Jahre 1860 = 61 1/2 Pud, 

Biedermanll, Jahrb. VlI. 

1862 = 1421/2 
1873 = 96 
1879 = ]38 
1880 = 179 
1881 = 182 

., 

" 

4 
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(1 Pud = 16'38 kg). Die grosste Ausbeute fiei auf das Jahr 1845 zur Zeit 
der Auspragung der Platinmiinzen. - Ein vermehrter Consum lasst den 
Platinpreis gegenwartig wieder steigen. AD. GORZ. 

Statistik. 
Production an Erzen im Deutschen Reich im Jahre 1883. 

I M~nge in Ton-I Wert in Mark nen zu 1000 kg. • 

Zinnerze ........ . 139'275 
112'159 
36'633 

275'450 
6487'771 

343'145 

152431 
25161 
4516 

15864 
214717 
565585 

Kobalt und Nickelerze . 
Antimonerze ..... . 
Arsenikerze . . . . . . . 
Manganerze . . . . . . . 
Wismut-, Uran- und Wolframerze . 

Schwefelkies. 
1. Preussen. 

Provinz Schlesien 10089'000 104154 

" 
Westfalen 134352'500 1217243 

Uebriges Preuss en ...... 4401'888 32722 
Zusammen Preuss en . 1 354 119 

II. Uebrige deutsche Staaten . . . . 
. . 1148843'3881 
. . 677"500 6165 

1. 

II. 

Zusammen Deutsches Reich ... I 149 520'888 I 1360284 

Sonstige Vitriol· und .!Iaunerze. 
Preussen. 
Provinz Sachsen ......... .... . , 8629'175 1 8733 
Uebriges Preuss en ........ ..... 2105'000 5 121 

Zusammen Preuss en . 
: 1 

10 734'1751 13854 
Uebrige deutsche Staaten . . . . . 2463'375 27279 

Zusammen Deutsches Reich . . I 13197'550 I 41133 

• Hiittenproduction im Deutschen Reich im Jahre 1883. 

Staaten 
und 

Lan des t e i I e. 

Zahl der Werke, Von den bezeichneten 
welche das Prodnct Producten sind im Laufe des 

I-a-;-l~-;~.,;r::"":_=t~~ll~~l~sh"';,",:~"-:-n-_I I_J.c..ah-=rc..esc:....1::..:S.c..SSc:....,geWI onnen worden 
product product Menge in Ton- Wert in Mark 
Anzahl Anzahl nen zu 1000 kg 

Nickel und nickelhaItige Nebenprodncte, Blaufarbwerkproducte und 
Wismut (Metall). ' 

Deutsches Reich ........ I 4 I 7 531'599 3346878 

Cadmium (Kaufwaare). 

Deutsches Reich . . . . . . . . I 8 

Zinn (Handelswaare). 

Kilogramm 
2419'00 

Tannen zu 1000 kg 

21520 

Deutsches Reich ........ I 3 I 98'909 I 160462 
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Staaten 
und 

Landesteile. 

Zabl der Werke, 
welche das Product 
dargestellt haben 

Von den bezeichneten 
Producten sind im Laufe des 

Jahres gewonnen worden 
als Haupt-j als N eben
product product 
Anzabl Anzahl 

Menge in Ton-j W' k nen zn 1000 kg ert III Mar 

Antimon nnd Mangan (Antimonmetall, Antimon-, Zinn- und Bleilegirungen, 
. ~fangankupfer, Manganmetall und Manganbronze). 

Tonnen zu 1000 kg 
Deutsches Reich . , . , . , ' ,I 2 1 1 140'288 I 105878 

Deutsches Reich 

Deutsches Reich 

Uranpriiparate. 

1 1 

Arsenikalien. 

.. I 2 2 

Kilogramm 
1709'40 

Tonnen zu 1000 kg 
1 1290'298 I 

Vitriol. a) Eisenvitriol. 

25275 

407427 

1. Preussen, Tonnen zu 1000 kg 

, .. ,' Prov, Schlesien, 3 , 2502'000 I 117500 
Uebriges Preussen ' .... 2 11 2331'153 87644 

Zusammen Preussen , 2 14 , 4833'153 I 205144 
II. Uebrige deutsche Staaten . 2 6 1481'494 74959 

Zusammen Deutsches Reich 1 4 20 I 6314'647 I 280103 
b) Kupfervitriol. 

I. Preuss en , . , , , , , , . . I 1 
I 

3 1497'393 598803 
II. Uebrige deutsche Staaten • 3 3634'647 1501752 

Zusammen Deutsches Reich 1 1 I 6 5132'040 2100 555 
c) Gemischter Vitriol. 

Deutsches Reich .... .. I 1 I 4 1 644'233 90107 
d) und e) Zink- und Nickelvitriol . 

Deutsches Reich .... .. I I 4 I 992'163 88'726 
f) Farbenerden . 

Deutsches Reich . . . . . , , . I 1 3 564'320 I 86285 

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

Einfuhr Ausfuhr 
vom vom vom vom 

W aarenga ttu ng 1. Januar 1. Juli 1884 1. Januar 1. Juli 1884 bis Ende bis Ende bis Ende bis Ende December Juni 1885 December Juni 1885 1884 1884 

an rohem Zink; Bruchzink . . 45192 36836 570047 I 570514 

" 
gewalztem Zink ...... 731 660 162729 161 614 

" 
rohem Zinni Bruchzinn .. 65108 63694 4864 4911 

, rohem Blei; Bruchblei; 
Bleiabfalle . . . . . . . . . 14822 12211 493124 433999 

" 
Blei- und Kupfererzen, auch 

22715 silberhaltigen . . . . . . . 321474 316253 20567 

" 
Kupfer, roh oder als Bruch 138 187 140803 69057 64167 

" 
Quecksilber . , ....... 4273 4792 69 55 

4* 
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Einfuhr Ausfuhr 
vom I vom 1. Juli vom I vom 1. Juli Waarenga t tung 1. Januar 1. Januar 

bis Ende I 1884 bis Eude I 1884 
December bis Ende December bis Ende 

1884. Juni 1885. 1884. Juni 1885. 

a n Kupfer etc. geschmiedetem 
oder gewalztem in Stangen 
und Blechen, unplattirt 1539 1712 12830 22613 

" 
Kupferdraht auch Tele-

graphenkabeln ...... 938 - 9055 - *) 

" 
grobenKupferschmiede- und 

Gelbgiesserwaaren .... 6019 5657 12694 16214 

" 
anderen Waaren aus Kupfer. 

etc. mit Ausschluss der-
jenigen ausAluminium etc., 
sowie der Geschiitze und 
Munition .•........ 4759 4883 29730 28517*"') 

" 
Waaren aus Aluminium, 

Nickel; feinen Waaren aus 
Alfenide etc. ....... 2281 2256 24285 23636 

VIII. Rostprocess. 
Fig. 19. 

*) Fehlt 1885. 

Ein Erzrostofen von TH. 
WALKER und J. CARTER in Phil a-

, delphia ist nach dem D. P. 28308 
folgendermaassen eingerichtet (s. 
Fig. 19). Die aus dem Herde C 
aufsteigenden Feuergase umstrei
chen die Retorten von einem nach 
dem anderen Ende in einem Zick
zacklaufe innerhalb des Heiz
raumes .A und ziehen oben durch 
das Rauchrohr 0 ab, dessen 
Durchlassweite durch eine Klappe 
verandert werden kann. Das Erz 
wird clurch den Trichter I in die 
obere Retorte B eingefiihrt, zu
gleich versetzt man clie rechen
artigen Riihrer D in Umdrehung 
und Hisst Kiihlwasser durch die 
Riihren und die Hohlachsen hin
clurchfliessen, um ein Yerbiegen 
cler Achsen zu verhiiten. Es 
wird nun ununterbrochen in 

'0) Vor1885 einschl. derKanonenrohre von Bronze, derMessingpatronen nndZiiudhiitchen. 
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regulirbarer Menge Erz durch den 'l'richter I in die obere Retorte B ein
gefiihrt. Dureh die Drehung der Riihrer wird dasselbe aufgeriihrt und 
kommt dann sowohl mit der heissen Luft im Innern der Retorte als aueh 
mit deren Wandungen in allseitige Beriihrung. 

Da die Retorten B B mit einander dureh Canale verbunden sind, 
so passirt das Erz aUmalig aile Retorten und gelangt bei J zum Apparat 
hinaus. Jedes Ende der Retorten ist mit Luftiiffnungen versehen, wodurch 
es miiglich wird, an den Retorten einen der Bewegungsriehtung des Erzes 
entgegengesetzten Luftzug zu erzeugen. 

Der Riistofen von JULIUS GRILLO in Neumiihl-Hamborn(D. P. 28458), 
Fig. 20, besteht aus einer Reihe iibereinander und paarweise nebeneinander an-
geordneter Riistmuffeln 8 1 bis 8 5 und I<'euerziigen Fig. 20. 

FI bis F7. Das Erz wird auf die obere Rostsohle 
8 1 gebracht, auf dieser Sohle bis zu den 
Schlitzen J fortgeschaufelt, durch diese Sehlitze 
auf die nachfolgende Sohle 8 2 gelassenund SO in 
derselben Weise weiter bis 8 5, auf welcher Sohle 
das Erz tot gerostet wird. FinMt sich jedoeh, 
dass ein Erz schwer zu entschwefeln ist, so wird, 
um den letzten Rest des Schwefels auszu'treiben, 
dasselbe auf der untersten Rostsohle 8 5 mit direc
tem Feuer tot gerostet, welches durch eine ein
fache Schieberumstellung leieht bewirkt wird. 

HANISCH und SCHRODER in Rosdzin dehnen 
ihr Rostgasentsauerungsverfahren*) nicht 
nur auf Rostgase, sondern auf aile S02-haltige Gemische aus und gewinnen 
nicht allein Gase, welche zum Schwefelsaureproeess geeignet sind, sondern 
ganz allgemein aus S02-armeren Gasen S02- reichere Gase, eventuell ganz 
reine schwefelige Saure. (D. P. 27581.) 

Zur'miiglichst vollstandigen Gewinnung 
des Flugstaubes in den Rauchcanalen und 
Conc1ensationsraumen von Hiittenwerken, Fabri
ken, Dampfkessel- und sonstigen Feuerungs
anlagen vermittelst plijtzlieher Abkiihlung der 
Rauchgase ordnen SCHLOSSER unc1 ERNST in 
Hannover ein System hohler, abgestumpfter Dop
pelkegel a an, dureh deren inneren hohlen 
Raum b die Rauehgase hindurchziehen, und 
durch deren ausseren Hohlraum c continuirlich 
die Fliissigkeit einer Kaitemischung circulirt. 
(D. P. 31108.) 

Fig. 21. 

Um Natriumsulfat aus den durch Ausiaugen zinkhaltiger Kies-

*J Techn.-chem. Jahr]). 6, S. 59. 
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abbrande erhaltenen Liisungen zu gewinnen, wird in Kiinigshiitte, Ober
schlesien, folgendermaassen verfahren.' Zink- bezw. zink- und kupferhaltige 
Kiesabbrande werden mit Kochsalz geriistet und mit salzsaurehaltigem 
Wasser ausgelaugt; die entstandene Liisung wird eventuell von Kupfer 
befreit und das in Liisung befindliche schwefelsaure Natron durch Abkiihlen 
(sei es auf kiinstlichem oder natiirlichem Wege) der Fliissigkeit bis zu del' 
dem jeweiligen Concentrationsgrade derselben entsprechenden Temperatur 
ausgeschieden. Die zuriickbleihende Zinkliisung wird nach bekanntem Ver
fahren auf Zinkpraparate oder metallisches Zink weiter verarbeitet. (D. P. 
28465.) 

1m Journ. Soc. Chern. Ind. 188.!, S.202, hat S. HAMBURGER Analysen 
veriiffentlicht von Pflanzen aus verschiedenen Teilen Englands, welche 
teils durch Riist-, iiberhaupt Fabrikgase, teils durch andere Einfliisse hervor
gebrachte Beschadigungen zeigten. Die zahlreichen Analysen geben nur wenig 
Aufklarung. Die aus den Sodafabriken entweichende schweflige Saure ist vie I zu 
geringfiigig, als dass dieselbe im Stande ware den hohen Schwefelsauregehalt der 
Blatter (in 100 g Trockensubstanz durchschnittlich etwa 2 g) zu bedingen. 
Letzterer muss daher grosstenteils durch andre Ursachen, z. B. durch Glas
und Kupferfabriken hervorgebracht werden, zum grossten Teil indess von del' 
in Fabriken und Hausern als Brennmaterial verbrauchten Kahle, die im 
Durchschnitt 2 Proc. fhichtigen Schwefel enthiilt; Rauchgas von dieser Kahle 
enthiilt 0'19 Proc. schweflige Saure (mit der richtigen Menge Luft verbrannt), 
wahrend nach FREITAG schon ein Gas, welches nur 0'003 Proc. schweflige 
Saure enthiilt, schiidlich ist. Verfasser bedauert, dass das zweckmassigste 
l'Iittel dagegen, die Auswaschung der Rauchgase noch so wenig angewandt 
wird. - Am meisten werden Fruchtbaume, am wenigsten Waldbaume 
bescMdigt. 

IX. Chlor, Salzsaure, Brom, Jod. 
W. WELDON hat die Darstellung von Chlor aus Mischungen Vall 

~Ianganchloriir und andern Chloriden durch Einwirkung von Luft und 
Warme verbessert. Bisher wurden diese Mischungen in die Form' Vall 
Briquettes oder ahnlichen kleinen Massen gebracht. Es hat sich nun heraus
gestellt, dass die Briquettes oder dergleichen aus den fraglichen Mischungen, 
nicht geniigende CoMsion besitzen, urn die urspriingliche Form beizube
halten; sie zerfallen in Pulver, welches dann das weitere Durchstreichen der 
Luft durch die Beschickung verhindert, wenn der zur Behandlung dienende 
Apparat aus einer Reihe von stehenden Cyliridern besteht, nach der Be
schreibung des D. P. 17950. *) 

Nach der neuen Arbeitsweise wird das der Hitze und Luft auszu 
setzende l'Iaterial im Zustande von Pulver statt in :Form von Briquettes etc . 

• ) Techn.-chem. Jahrb. 4, S. 51. 
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angewendet. Das Pulver kann der Hitze und Luft in einem Apparate nach 
Art eines Muffelofens oder einer Reihe miteinander communicirender Muffel
iifen ausgesetzt werden, wie im D. P. 17950 beschrieben: aber es ist besser, 
sich dazu des im D. P. 27137 vom 2. October 1883 beschriebenen Apparates 
zu bediencn. 

Die bei der Darstellung von Chlor aus Salzsaure und Calcium- oder 
lIagnesiummanganit (MgO oder CaO, Mn02) resultirende Lauge wird, falls 
sie einen Ueberschuss von Salzsaure enthalt, hiervon befreit, indem man 
dieselbe in einem Turme, der mit Kieseln oder anderem der Salzsaure 
Widerstand leistenden }Iaterial gefuIlt ist, herabfiiessen lasst, wahrend ihr 
ein Strom von heissen Gasen entgegengefiihrt wird, welcher die Salzsaure 
austreibt und die Lauge gleichzeitig eindickt. 

Der feste Ruck- Fig. 22. 

stand der letzteren 
wird wiederum mit 
Calcium- und Mag-

nesiummanganit 
gemengt und durch 
Trichter M, Rohr 
N und Zufiihrvor
richtung 0 in die 
mit Cylindermantel 
C versehene, auf 
Frictionsrollen ro
tirende und schrag 
gelagerte Retorte 
E eingefiillt. 

Diese wird durch im Raume ilJ verbrennende und durch Leitung J, a, 
F zugefiihrte Heizgase erwarmt, welche letztere die niitige Verbrennungsluft 
durch die Oeffnungen G erhalten, wahrend durch K Luft in das Innere der 
Retorte gelassen und durch Abfiihrungsvorrichtung L der Riickstand aus der 
Retorte entfernt wird. Die mit Chlor beladenen Gase entweichen durch 
Rohr N aus der Retorte, wah rend die Verbrennungsproducte aus dem ring
fiirmigen Verbrennungsraume ilJ durch die Oeffnungen H in die Rauchkammer 
1 abgefiihrt werden. 

Ein solcher Retortenofen gestattet einen continuirlichen Betrieb. 
Das Verfahren WELDON'S zur Nutzbarmachung des im Chlormagnesium 

enthaltenen Chlors vom Jahre 1881 besteht darin, dass zu einer concentrirten 
wasserigen Liisung von Chlormagnesium freie Magnesia gesetzt und jene 
Losung dadurch in ein festes Magnesiumoxychlorid verwandelt wird, welches 
dann in einem Luftstrom erhitzt wird. Das so dargesteIlte Magnesiumoxychlorid 
enthalt mindestens 6 Moleciile Wasser. Die Gegenwart dieses Wassers be
wirkt, dass beim Erhitzen im Luftstrom nur wenig freies Chlor und meist 
freie Salzsaure entsteht. 
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A. R PECHINEY & Co. in Salindres und WALTER W Er.DON in Bm·stow 
erhitzen nun das Magnesiumoxychlorid, welches sechs odel: mehr 
Moleciile Wasser enthalt, zuerst bei 150 bis 200 0 , urn einen Teil des Wassers 
zu verfiiichtigen, bis ein weniger wasserhaltiges Oxychlorid entsteht. 

Wenn man dieses im zweiten Stadium bei Zutritt von Luft oder Sauer
stoff stark erhitzt, so werden von dem Chlor des lIIagnesiumoxychlorids beinahe 
60 Proc. in freiem Zustande, der Rest als Salzsaure entwickelt. Wenn mall 
letztere condensirt, mit lIIagnesia neutralisirt, das entstehende Chlormagnesium 
in Oxychlorid verwandelt und wie oben behandelt, so wird schliesslich alles 
Chlor in freiem Zustande erhalten werden. 

Wird das Verfahren zur Darstellung von Chlor aus Salzsaure benutzt, 
so verwendet man die riickstandige lIfag~~sia teils zur Sattigung der nachst 
zu behandelnden IYlenge Salzsaure, teils zur Verwandlung des entstehendell 
IYlagnesiumchlorids in Oxychlorid. Wird dasselbe auf den Ammoniaksodaprocess 
angewendet, so benutzt man die Magnesia teilweise zur Zersetzung der 
Salmiaklaugen, teils wieder zur Verwandlung des so, entstehenden Chlor
magnesiums in Oxychlorid. (D. P. 31671 vom 8. August 1884.) 

Auf ein Verfahren und Apparate zur continuirlichen Darstellung 
von Chlor lautet das D. P. 29307 von JOSEPH TOWNSEND in Glasgow, nach 
welchem zugleich die Alkalichloride in Sulfate umgewandelt werden. Ein inniges 
Gemenge von Chlornatrium oder Chlorkalium mit schwefelsaurer lIIagnesia 
und Thon oder Kieselerde wird erhitzt, bis sich eine porase lIIasse ge bildet 
hat. Diese wird auf Wagen a zum Of en A gefiihrt und oben in die aus 

Fig. 23. feuerfestem ]l1a
terial herge
stellten verti
calen, flachen 
MufIelretortell 

C • geschiittet. 
Diese Retorten 
werden von den 
auf dem Rost b 
erzeugten Feu-

-~~!!I'!r~1 ergasen, welche ..u den durch Pfeile 
vorgezeichneten 
schlangenfiirmi
gen Weg zum 
Abzug D aus

fiihren, vollstandig ulllspieit. Auf diese Weise wird das in dem unteren 
Teil der Muffelretorten C befindliche Material der griissten Hitze aus
gesetzt, also zuerst fertig geriistet. Durch OefInen des Verschlusses c 
Hisst man das fertige, Natriumsulfat enthaltende, lIIaterial unten direct in 
Wagen d fallen, worauf die in den Retorten befindlichen oberen vorge-
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warmten Schichten nachrutschen und frisches Material wieder darauf einge
schiittet werden kann. In den unteren Raum der Retorten miinden Riihren 
e ein, welche in Form von Diisen endigen und zur Zufiihrung von Dampf 
dienen. 

Die durch Rohre f entweichende Salzsaure, welcher aus dem Rohr i 
mit Regulirklappe k Luft uach Bedarf beigemischt wird, wird durch die mit 
einem Gemisch von gleichen Teilen ~Iangansuperoxyd; Magnesiumoxyd und 
Thon, welches bei einer Temperatur von ca. 315 0 vorgerostet war, gefiiIIten 
und durch Feuerung h auf ca. 205-315 0 erhitzten Schlangenretorten E 
gefiihrt und in Chlor und Wasserdampf umgesetzt. In einem Condensator wird 
das gebildete Wasser zuriickgehaIten, wahrend das Chlor durch Rohr l in 
dne Chlorkalkkammer eintritt. 

Die chemische Reaction ist folgende: 
Mn02 +4HCI = lIInC12+ 2H20+2 CI. 

lIInCI2+MgO+2 H20+ 0 2 = lIIn02 +MgO+2 CI+2 H2 o. 
R. NITHACK in Nordhausen steIIt ebenfalls Chlor aus lIfetaIIchlo

riden und -oxychloriden her. (D. P. 30742 vom 29. Mai 1884.) Durch 
sein Verfahren soIl die SpaItung von Metallchloriden bezw. -oxychloriden in 
Oxyde und Salzsaure bezw. Chlor und hii~re Oxydationsstufen bewirkt 
werden. In Betracht kommen die Chloride und Oxychloride der Erdalkali
metaIle, des Jl-Iagnesiums, Mangans und Chroms, sowie Gemisehe zweier odeI' 
mehrerer dieser Verbindungen. Heisse stark concentrirte Liisungen derselben 
werden in fein verteiltem Zustande (zerstaubt) mit heissen Kiirperu, wie 
FeuerIuft, iiberhitzter Luft, iiberhitztem Wasserdampf, lIIauerwerk oder 
sonstigen festen Stoffen in Beriihrung gebracht. Das Liisungswasser, dureh 
die hohe Temperatur in iiberhitzten Dampf iibergefiihrt, wirkt auf die Salze, 
fiir sich oder mit Luft gemischt, zersetzend oder oxydirend ein. Die der 
Zersetzung zu unterwerfenden Losungen kiinnen auch feste Bestandteile, wie 
(hyde, Hydroxyde, Oxychloride, Chloride der oben bezeichneten Verbindungen 
zugehiirigen lIfetaIle, feruer fein verteiIte Kieselsaure oder Silicate suspendirt 
enthaIten. ; 

Das Gemisch fester und dampffihmiger Teilchen muss ein oder mehrere 
Systeme von feuerfesten eigentiimlich angeordneten Formstiicken passiren, 
die als Staubfanger wirken. Die Operation mit Erdalkalichloriden und 
Kieselsaure oder Silicaten erfordert Hellrotglut, die Operation mit lIIagnesium
ehlorid fiir sich oder mit lIIangan- und Chromchlorid erfordert schwache Rotglut. 
Die concentrirten Liisungen gelangen durch den Zer~tauber Z, Fig. 24 auf folg. S., 
in den durch die Feuerung F geheizten Of en 0, in welchen durch Rohr R iiber
hitzter Wasserdampf bezw. Luft eingefiihrt wird. Dieselben kommen mit 
.len gliihendheissen schragen Platten E und dadurch auch mit der heissen 
Luft und dem Wasserdampf in innige Beriihrung; die sich ausscheidenden festen 
Bestandteile gleiten an den schragen Platten nach unten und sammeln sich 
in den Raumen Q, wahrend die gasfiirmigen Producte durch Canal 0 1 abge
fiihrt werden. Urn die Umwandlung von Salzsaure in Chior zu vervollstan-



58 Ohlor, Salzsiiure, Brom, Jod. 

digen, fiiUt man einige Kammern hinter den Staubfiingern mit DEACoN'schea 
Oontactsu bstanzen. 

Fig. 24. 

SOLVAY hat sein Verfahren zur Gewinnung von Chlor und SaIzsiiure 
aus den ChI 0 rca lei u m I aug e n der Ammoniaksodafabrikation weiter ver
vollkommnet. Urn bei dem friiher*) beschriebenen Verfahren die aus OhIor
calcium und Kieselerde oder '.NIon bestehende Mischung schwerer schmelz bar 
zu mach en und urn einen Riickstand von griisserer Basicitiit zu erhalten,. 
wird nach D. P. 29846 dem Gemisch von Chlorcalcium und kieselerde
und thonerdehaltigen Substanzen ein geniigend grosser Teil des Riickstandes. 
aus einer friiheren Operation zugesetzt, wodurch ein griisserer Widerstand 
gegen die Wiirme erzeugt wird. Als kieselerdehaltige Substanzen eignen sich 
am besten gefiillte Kieselsiiure, kieseIsiiurereicher Thon, Infusorienerde. Auch 
das D. P. 31219 vom 7. Mai :884 giebt an, der Mischung einen Teil des 
Riickstandes einer friiheren Operation wieder zuzusetzen. 

Die Silicate und Aluminate werden vor dem Vermischen durch Be
handlung mit Siiuren und durch Brennen fiir sich oder gemischt mit oxy
direnden Mitteln, wie Nitraten, von Kohlensiiure und organischen Substanzen 
befreit. Ferner wird der zu verwende~den Luft Kohiensiiure und Wasser
dampf durch geeignete absorbirende lfittel entzogen. 

Die zur Ausfiihrung des Verfahrens dienenden Apparate werden mit 
mehr oder weniger feuerbestiindigen und unangreifbaren, sich verglasenden 
oder anderell Ueberziigen zum Schutze des Eisens versehen. 

Das gebildete ChI orgas wird systematisch durch eine Reihe von Kalk
absorptionskammern geleitt,lt, in weichen der gepulverte Kalk auf Lagen von 
poriisem Asbesttuch oder iihnlichen Geweben ausgebreitet ist, und in welchen 
das Chlorgas gezwungen wird, systematisch die Kalkschichten von oben nach 
unten zu durchstreichen. 

Auch CHARLES TAQUET in Chauny, Aisne, hat ein Verfahren zur Ge
winnung von Chlor aus den Chiorcalciumriickstanden der Ammoniak-

') Techn.·chem. Jahrb. 3, S. 97. 
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sodafabrikation angegeben. (D. P. 30839 vom 17. Juni 1884.) Das 
Verfahren beruht auf der Thatsache, dass sich Chlorcalcium bei hoher 
Temperatur durch Kieselerde in Gegenwart eines oxydirenden Agens (Mangan
superoxyd) zersetzt: 

CaCI2 + Mn02 + 2Si02 = 2CI + CaSi03 + MnSi03• 

500 kg Chlorcalcium werden pulverisirt und mit ungeflihr 450 kg 
pulverisirtem JI'langansuperoxyd und 550 kg Kieselsaure gemischt. Diese 
.Mischung wird alsdann bis zur Rotglut erhitzt. Wenn das Chlorcalcium 
Wasser enthiilt, so bildet sich auch Salzsaure. Letztere wird dadurch aus 
dem Gasgemisch entfernt, dass dieses durch Wasser streicht, welches Mangan
superoxyd sus pen dirt enthiilt. 

Nach MOND kann man aus Chlorammonium nur dann alles Chlor 
als Salzsaure gewinnen, wenn man zur Zersetzung so viel Schwefelsaure 
anwendet, dass Ammoniumbisulfat entsteht. Bei weniger Schwefelsaure bleibt 
ein saurer Riickstand, der noch Chlorammonium enthalt, und aus dem bei 
starkerem Erhitzen Chlorammoniumdampfe entweichen. Das Ammoniumbi
sulfat wird durch Einwirkung ammoniakhaltiger Gase in neutrales Sulfat 
umgewandelt. (D. P. 28063.) S. unten unter Ammoniak. 

RICHARDSON und GREy in Gateshead zersetzen eine Chlornatrium
losung zur Gewinnung von Bleichpulver und anderen Stoffen nach dem 
Eng!. P. 4417 vom 5. Februar 1884 durch den elektrischen Strom. Das 
entwickelte Chlor wird zur Darstellung von Bleichstoffen benutzt, das Natron 
als solches oder in Carbonat verwandelt, der Wasserstoff wird als Brenn
stoff verwendet. Ferner wird die Darstellung von ChI or und metallischem 
Natrium aus geschmolzenem Kochsalz mittelst des elektrischen Stromes als 
neu beansprucht. 

Ueber die Erzeugung von Chlorkalk in England giebt G. LUNGE 
(Ding!. polyt. Journ. Bd. 254, S. 224) folgende Zusammenstellung: 

1878 105044 t 
1879 115290 " 
1880 131606 " 
1881 135826 " 
1882 135170 " 
1883 141868 » 

Die Tonne zu 1016 kg. 
LOIRE und WEISSFLOG'S Gewinnung von Jod aus Caliche

lIutterlaugen (Genie civil 4, 96). Statt der bisher in Antofagasta 
iiblichen Behandlung der Caliche - i}Iutterlaugen mit Natriumbisulfit, bei 
welcher nur ca. 70 Proc. an Jod gewonnen werden, reduciren Verf. das in 
den Laugen enthaltene jodsaure Natrium zunachst mit Schwefelcalcium und 
behandeln das gebildete Jodnatrium mit Kupfersulfat und Natriumsulfit; es 
!allt Kupferjodiir. 

Ueber Jodgewinnung in Peru macht das Genie civil 1884,5, 
S. 106 folgende lJitteilung: Aus den bei der Darstellung von Natronsalpeter 
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abfallenden jodhaltigen lHutterlaugen g~winnt man in Peruana (Provinz 
Tarapaca) monatlich 1600 kg Jod. Das Jod wird aus den Laugen, die im 
Durchschnitt ca. 22 Proc. Natriumjodat enthalten, durch Natriumbisulfit 
gefiillt, welches letztere in del' Weise dargestellt wird, dass Natronsalpeter 
dureh Gliihen mit Kohlenstaub zu Soda verarbeitet und in die Sodaliisung 
Schweflige Saure (durch Verbrennen von Sehwefel erhalten) geleitet wird. 
Das Jod setzt sieh in Form eines schwarzen Sehlammes ab; dasselbe wird 
in Klarbottiehen mit reinem Wasser gewaschen, filtrirt und in einer Filter
presse zu 0'2 m dicken Blacken gepresst. Dieses Rohjod, welches noeh 
ca. 5-10 Teile Wasser und uugefahr ebenso viel nicht fliiehtige Bestand
teile enthalt, wird aus einer -eisernen Retorte destillirt. - Die zur Anwendung 
gelangenden Apparate sind von den englischen Ingenieuren R. HARVAY und 
J. T. NORTH construirt. 

X. Schwefel, Schwefllge Saure, Schwefel
saure. 

I. Schwefel, Schweflige SiiUl'e, Schwefelwasserstoff, 
Schwefelkohlenstoff. 

Die Idee \VELDOI~'S, Schwefel aus Schwefelwasserstoff ver
mittelst Kiinigswasser in Gegenwart von Luft abzuscheiden, hat sieh nach 
Versuchen von G. BILLITZ (S. G. LUNGE, Ding!. pol. Journ. Bd. 255 S. 38) 
nicht als praktiseh ausfiihrbar erwiesen; es oxydirt sieh llamlieh del' griisste 
Teil des Schwefels (ca. 70 Proc.) sofort zu Schwefelsaure, ganz abgeseheli 
davon, dass sich die Saure allmalig verdiinnt. 

C. F. CLAUS in London hat Neuerungen an seinem Verfahren zur Ge
winnung von S eh wefel bezw., S eh weflig e I' Saul' e a us S eh wefe 1-
wasserstoff angebracht. (D. P. 28758 yom 8. November 1883.)*) 

An Stelle des friiher angegebenell reinen Eisenoxydes verwendet del' 
Erfinder Gemenge desselben mit Kalk, Magnesia, Thonerde odeI' dergleichen 
Substanzen oder irgend welehe andere pyroph'orahnlieh wirkende Contact
substanzen, wie Kupferoxyd, Chromoxyd, Chromate, Manganoxyd, kohlen· 
saures Mangauoxyclul etc., welche Sehwefelwasserstofl' bei gewiihulicher oder 
erhahter Temperatur zu zersetzen und bei Luftzutritt sieh wieder zu oxydiren 
im Stande sind. Durch geregelte Luftzufuhr wird die zur ,Fortdauer del' 
Reaction natige Temperatur erhalten. Eventuell kann soviel Luft zugefiihrt 
werden, dass del' naeh obigem Verfahren erhaltene Sehwefel gieich nach 
seiner Biidung in Schweflige Saure yerwandelt wird. 

Die ERSTE OESTERREICHISCHE SODAFABRIK in Hruschau hat ein Ver
fahren zur industriellen Gewinnung von S eh w efel a us S c h w efel was s er
stoff patentirt erhalten. (D. P. 30746 yom 26. Juli 1884:) 

*) Techn.-chern. J ahrb. 5, S. 55. 
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}Ian lasst Schwefelwasserstoff bei gleichzeitiger Einwirkung von Hitze 
durch Sulfate der Alkalien oder alkalischen Erden streichen; z. B. durch 
Gypsstiicke, die sich in einem Riihrensystem befinden, dessen anderes _Ende 
mit einem Condensationsraum fiir den Schwefel in Verbindung steht. Da
bei tritt folgende Reaction ein: 

CaS04 + 4 H2S = CaS + 4 H20 + 4 S. 
Wenn alsdann bei fortdauernder Erwarmung Luft eingeblasen wird, so kann 
das Schwefelmetall wieder zu Sulfat oxydirt werden. Bei dem Vetfahren 
muss Schwefelwasserstoff immer im Ueberschuss (4 H2S) vorhanden sein, da
mit der frei werdende Sauerstoff geniigend Wasserstoff zur Vereinigung vor
findet, so dass die Verbindung mit Schwefel ausgeschlossen ist. Der in die 
Sehwefel-Condensationsraume gelangende Schwefelwasserstoff wird in die zur 
Erzeugung dieses Gases dienende Lauge (aus Leblane-Soda-Riiekstanden) ge_ 
leitet und so wieder verwendet. Es werden zwei gleich eonstruirte Apparate 
angewendet, in welchen abwechselnd die Reduction und Oxydation stattfiildet. 
Die bei dem Oxydationsproeess frei werdende bedeutende ",renge Warme 
wird mittelst eines Riihrensystems zur Erwarmung des Sulfats in dem andern 
Apparat benutzt. 

DITTLER & Co. in Hiichst a. ~I. haben folgendes Verfahren zut Her
stellung tro ck ene r Sal zge mis eh e, weIche be im F euch tw efu en 
S ehweflige Saure entwickeln, angegeben. (D. P. 30844 vom 26. Juli 1884.) 

Die Gemische bestehen aus den Sulfiten oder Bisulfiten der Alkalien 
oder alkalis chen Erden oder einem Gemenge derselben und den Bisulfaten 
der Alkalien, welehen, falls die Entwicklung der Schwefligen Saure nur ganz 
allmalig ohne direetes Befeuchten vor sieh gehen solI, noeh ein wasseran
ziehendes l\Iittel, wie Chlorcalcium, Chlorzink u. s. w., zugefiigt wird. Dureh 
Wasserzusatz wird raseh Schweflige Saure entwickelt. 

E. PELIGOT empfiehlt in den Ann. indo 2, 546 was sri g eSc h w e f e 1-
kohlenstoffliisung als :mttel gegen die Reblaus. 1 I Wasser lost be 
gew. Temp. 3·55 cbcm oder 4·5:l g Schwefelkohlenstoff. 

Ebenso tritt LIVACHE (Compt. r. 1884 99, 697) fiir den S eh wefel
kohlenstoff als Insectenvertilger und als Antisepticum ein. In mit 
Steiniil versetzten Seifenliisungen halt dieser sich auch in griisseren ~fengcn 
- bis 200 g Schwefelkohlenstoff auf 150 g Seife in 1 I - fein vertheilt und 
ist durch Zusatz von Wasser nicht fallbar; man kann so leieht Schwefel
kohlenstoffliisungen von bestimmtem Gehalte darstellen. 

Ankniipfend daran maeht A. M.uLLER-JACOBS in Dingl. pol. Journ. 255, 
391 auf die Sulfo Ie a t- Seh we felk 0 hI enstoffl ii s ungen aufmerksam, 
welche eine ange)lblickliehe 'l'iidtung von Pf\allzcninseeten verursaehen, ohne 
auf die Pfianze selbst einen schiidigenden Einfiuss auszuiiben. 

O. v. D. PFORDTEN stellt arsenfreies Sehwefelwasserstoffgas dar, 
<lurch Leiten des unreinen Gases iiber erhitzte Schwefelleber, welehe den 
beigemengten Arsenwasserstoff viillig zuriickhalt. (Ber. 1884, 2897.) 
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II. Schwefelsaure. 

FINQI & WILLOUGHBY in Plymouth haben folgende Neuerung an der 
S chwefel sa urefa brika ti on angebracht. (Eng!. P.3086 vom 11.Febr.1884.) 
Die schwefligen und nitrosen Gase werden nach Passirung eines Gloverturms 
von einer Pumpe angesaugt. Vor ihrem Eintritt in die Pumpe gelangen sie 
erst in eine Erweiterung der Leitung, wo sie einem Wasser-, Dampf- oder 
Saure-Spray ausgesetzt werden. Sie werden dann durch die Pumpe in einen 
Turm gepresst, wo der auf ihnen lastende Druck die Schwefelsaurebildung 
befordern soll. Die entstandene Schwefelsaure fliesst unten durch ein Ventil 
aus. Am oberen Ende des Turmes ist ein Ventil angebracht, durch welches, 
sobald der Druck eine gewisse Grosse erreicht hat, die uncondensirten Gase 
in einen zweiten Turm von gleicher Einrichtung entweichen konnen. Von dem 
letzten Turm einer Batterie aus gehen die von schwefliger Saure freien Gase 
in den Gay-Lussac-Turm zur Absorption der salpetrigen Gase. 

JEAN JAC. THYSS in Baku, Kaukasus, hat eint'n Apparat zum inni
gen Vermis chen der Gase in den Bleikammern construirt. (D. P. 
30211 vom 21. Juni 1784.) Die Bleikammer ist in mehrere Abteilungen 
getei1t, von denen eine urn die andere mit aus durchlochten Bleiplatten 
hergestellten Saulen ausgefiillt ist. In die leeren Abteilungen stromt der 
Wasserdampf. Das Gasgemisch wird gezwungen, von oben nach unten durch 
die Oeffnungen der Bleiplatten zu stromen, wodurch eine innige Vermischung 
errichtet wird. Aus der letzten Abteilung werden die nicht condensirten 
Ga~e mittelst eines Dampfstralgeblases abgesaugt. - Da die Bleiplatten er
fahrungsgemas bei solchen Vorrichtungen sehr bald zerfressen werden, so 
werden diese Oolonnen vermutlich eben so wenig Erfolg haben, wie die 
vielen ahnlichen friiher schon angegebenen Vorrichtungen. 

Die SOCIETE ANONYME DES PRODUITS CHIMIQUES DE LA MANUFACTURE DE 
JAVEL in Paris will die nitrosen Verbindungen bei der Fabrikation 
von Schwefelsaure folgendermaassen wiedergewinnen. (D. P. 30749 vom 
12. August 1884.) Die Abgangsgase der Schwefelsaureapparate, welche den 
Gay-Lussac-Turm verlassen, enthalten angeblich immer noch nitrose~Verbin
dungen, welche einen grossen Teil der verwendeten Salpetersaure odeI' des Nitra
tes ausmachen. Auch die Anwendung mehrerer Gay-Lussacs geniigt nicht dies 
zu verhindern; denn einmal wird den durchziehenden Gasen ein zu grosser 
Widerstand entgegengesetzt; ferner geniigen die Gay-Lussac-Tiirme nicht, 
urn eine so innige Mischung der Gase herbeizufiihren, wie sie fiir die Reac
tionen zwischen den nitrosen Verbindungen, der schwefligen Saure und dem 
Sauerstoff notig ist. 1m vorliegenden Patent ist nun ein Apparat beschrieben, 
welcher die Gase zwingt, ohne dass sie irgend einen Widerstand zu iiber
winden brauchen, durch einen Regen von concentrirter Schwefelsaure zu 
ziehen, ehe sie in den Gay-Lussac gelangen. Der letztere dient nur noch 
zum Zuriickhalten der nitrosen Schwefelsaure, welche mechanisch mitgerissen 
ist, und zur Beendigung der Absorption der nitrosen Producte. Der Gay-



Schwefel, Schweflige Saure, Schwefelsaure. 63 

Lussac kann daher kleinere Dimensionen erhalten. Der Saureregen, welcher 
durch besondere Verteiler erzeugt wird, mischt die Gase sehr innig und ab-
sorbirt die nitrosen Verbindunge~, ohne Widerstand zu Fig. 25. 

bieten. Die V orriehtung zur Erzeugung des Seh wefelsaure-
Regens (Fig. 25) besteht aus einem mit Zufiihrungsrohr E ver-
sehenen Gefass D, in welchem sich die durch Rohr F ge
fiihrte Stange b befindet, welehe an ihrem unteren Ende die 
Verteilungsplatte a tragt. Durch die Schraubenmutter d 
kann der Abstand der Platte avon dem Gefasse D regulirt 
werden. 

W. GARROWAY in Glasgow (Engl. P. 1673 vom 3. April 
1883) will einen billigen Ersatz fiir den Gloverturm 
schaffen. Ueber den Kiesiifen ist ein geneigter Gaseanal so 
angeordnet, dass ein Teil der heissen Gase in demselben, 
ein anderer Teil unter und neben demselben seinen Weg in 
die Bleikammern nimmt. In diesem Canal ist eine Anzahl 
BechergHiser oder ahnlicher Gefasse aus Steingut in einem 
Sandbad aufgestellt. Diese sind durch Heber mit einander 
verbunden, oder einfacher so, dass der Auslauf des einen Glases sich iiber 
dem nachst folgenden befindet, Sie werden von der nitrosen Saure durch
laufen, die auf dem Wege aile salpetrigen Dampfe und so viel Wasser ver
liert, dass sie direct in den Platinapparat gebracht werden kann. Die Vor
teile dieser Anordnung sollen in der erheblichen Kostenersparnis im Ver
gleich zur Anwendung eines Gloverturms liegen, ferner in der gleiehmassigen 
und raschen Erwarmung und dem nur geringen Verlust an Saure, im Faile 
ein Becherglas brechen sollte. 

WILLIAM JONES MENZIES in St. Helens will die Schwefelsaure folgen
dermaassen cone en tri ren und r einigen. (D. P. 28768 vom 25. Januarl884.) 
)Ian geht von der gewuhnliehen rohen salpetersaurehaltigen Kammersaure 
von nieht weniger als 58 0 B. aus, odeI' man nimmt Schwefelsaure ziemlich 
gleicher Starke, del' man Salpetersaure oder ein sonstiges Oxydationsmittel 
zusetzt, um Eisensalze von niedriger in solehe von huherer Oxydationstufe 
und arsenige Saure in Arsensaure zu verwandeln. Die Saure wird in eine 
eiserne Pfanne oder Blase gebracht, die mit einem Condensationsapparat 
aus gewohnlichen Eisenrohren communicirt. Dureh Einleiten von Heizgasen 
in Heizcanale, welche die Seiten der Pfanne odeI' Blase, aber nieht deren 
Boden umgeben, wird die Saure bis zum Kochen erhitzt. Sobald die Saure aus 
den in den Condensator iiberdestillirenden Dampfen etwa (jOo B. zeigt, stellt 
man die Erhitzung ein, liisst abkiihlen und absitzen und zieht die Eisen
und arsenikfreie klare Saure von dem niedergeschlagenen Eisenoxyd und 
der Arsensaure abo 

H. EGELLS in Berlin hat einen Ve r dam p f - A P par a t mit terrassenformig 
angeordneten taschenformigen Verdampfflachen construirt, der vornehmlich zum 
Eindampfen der Schwefelsaure dienen solI. (D. P. 27162 vom 25. October 1883.) 
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Die zu verdampfende Fliissigkeit fliesst durch Rohr a auf die Vertheilungs
flache b, Tasche e, iiber Abschra.gung d .auf die Flache der zweiten Tasche c( 

Fig. 26. u. s. w. bis sie durch Rohr e abgelassen wird. 
Der Zufluss des Heizmittels erfolgt durch Stutzen 
Fund der Abfluss durch Stutzen G; dasselbe 
erwarmt die hohlen Verdampftaschen e, el, ez 
u. s. w. und die Dampfe entweichen durch 
Dom D. 

Wenn Schwefelsaure eingedampft wird, 
muss der innere Apparat natiirlich aus Blei, 
oder Porcellan, oder Steingut bestehen. Die 
Anwendung eines Vacuums ist leicht zu er
reichen. 

Ein anderer von EGELLS construirter Appa
rat zur Concentration von Schwefelsaure 
ist ein Riihrenkessel, welcher durch gespanll
ten Wasserdampf geheizt wird. (D. P. 31620.) 

Der Apparat (Fig. 27 u.28) besteht aus einem ReMIter .A von geeigneter Form, 
welcher die zu behandelnde FliissigkeitentMlt und von den Riihren B durch-

Fig. 27. zogen ist, die beiderseits in die Kam-
mern C C miinden. Die eine dieser 
Kammern steht mit einem Dampf
generator in Verbindung, wahrend die 
andere mit einem Condensations
wasserableiter versehen ist. Der Ro
Miter A, sowie die Riihren bestehen 
aus Hartblei, dessen der Saure etc. aus 
gesetzte Flachen mit Weichblei iiber

I H ~ zogen· sind. Die Enden der Riihren --.-------------111 sind mit den Rohrwanden verliithet. 
Die Aussenwande D der Kammer C kiinnen aus Sehmiedeeisenplatten be
stehen, da dieselben mit der Saure nieht in Reriihrung kommen. Zwischen 

Fig. 28. diesen Wanden D und den Rohrwanden E ist 
eine Verbindung durch Stehbolzen I hergestellt, 
welehe so in die angegossenen 'Varzen F der 
Wande E eing,esehraubt sind, dass sie nieht 

~!llllilli~ durch das !Ietall hindurehtreten. Statt der E D Stehbolzen kiinnen auch Zwischenwande fiir 
Cireulatian des Dampfes angebracht werdell. 

e Vermiige der beschriebenen Verbindungen wer
den die Rohrwande E, trotzdem sie aus einem 

II so wenig widerstandsfahigem Material, wie das 
Hartblei, bestehen, vollstandig gegen jede De-.it 

formation gesichert. 
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THOMSON in Quebec und KEMP in Jarrow on Tyue behandeln die 
Kammersaure mit Schwefelammonium, wodurch Arsen und Antimon aus
gefallt werden. Die Saure wird dann durch in fein zerteiltem Zustande be
findliches Blei filtrirt und dann weiter concentrirt. Dabei soll das in 
g.eringer :Menge vorhandene Ammoniumsulfat dazu beitragen, die Ietzten 
Spuren von Stickstoffoxyden zu beseitigen. (EngI.P. 6215 vom 15. April 1884.) 

Zur Gewinnung von Schwefelsaure aus Gyps beschreibt 
SCHEURER-KESTNER in Compt. rend. 1884, 99, 876 ein Verfahren: Durch 
Er.hitzen von 2 TIn. Gyps und 1 Tl. Eisenoxyd bis zur hellen Rotglut 
wird der ganze Schwefel ausgetrieben; zunachst entweicht Schwefelsaure
anhydrid, spater Schweflige Saure und Sauerstoff. Aehnlich wie Gyps ver
halten sich die Sulfate von BIei und ~Iagnesium. 

Theorie des Schwefelsaureprocesses. G. LUNGE wendet sich 
gegen die Auslassungen RAMSAY'S und CONDALL'S im Journ. Soc. chem. Ind. 
1885, 187, in welchen dieselben die Existenz des Stickstofftrioxyds 
N2 03 in Gaszustande bezweifeIn, welcher Zweifel von ARMSTRONG geteilt wird, 
der sogar die Existenz des Stickstofftrioxydes in fliissigem Zustande verneint. 
(Ber. d. D. chem Ges. 18, 1376.) 

Anschliessend hieran macht G. LUNGE Mittheilungen iiber die Re
action zwischen Stickoxyd und Sauerstoff unter verschiedenen 
Ver such s b e din gun g en. Die Versuche sind unternommen, um.sichere Anhalts
punkte fiir die Theorie vom Bestehen des Stickstofftrioxydes im Gaszustande 
und fiir diejenige der Schwefelsaurefabrikation zu erhalten. Die Resultate 
sind folgende: 

1. Trocknes Stickoxyd mit iiberschiissigem trocknem Sauerstoff giebt 
ganz iiberwiegend, wenn nicht ausschliesslich, Untersalpetersaure. 

·II. Sauerstoff tritt mit iiberschiissigem Stickoxyd grosstenteils zu 
Salpetrigsaureanhydrid zusammen; hierdurch wird zugleich ein neuer Beweis 
fiir dessen Existenz im Gaszustande geliefert. 

III. Tritt Stickoxyd mit iiberschiissigem Sauerstoff bei Gegenwart von 
Feuchtigkeit zusammen, so geht ersteres ganz vorwiegend, bei geniigendem 
Zusatz von Wasser gewis vollstandig in Salpetersaure iiber. 

IV; Tritt Stickoxyd mit iiberschiissigem Sauerstoff in Gegenwart von 
verdiinnter Schwefelsaure zusammen, so tritt im allgemeinen dieselbe Reaction 

ein, wie bei Gegenwart von Wasser. Die Bildung von salpetriger Saure 
wird nebenbei schon bis zu einem gewissen Grade begiinstigt. 

v. Stickoxyd und Sauerstoff verhalten sich in Gegenwart von concen
trirter Schwefelsaure je nach den Bedingungen wie folgt: 

]. 1m trocknen Zustande wird aus Stickoxyd und iiberschiissigem Sauer
stoff ganz iiberwiegend oder ausschliesstich N2 0 4 gebildet. 

2. Bei iiberschiissigem Stickoxyd entsteht aus trocknem NO und 0 neben 
N20' auch viel N2 03, beide im Gaszustande. 

3. Bei Gegenwart von Wasser gehtStickoxyd mit iiberschiissigem Saller
stoff ganz in Salpetersaure iiber. 

Biedermann, Jahrh. VII. 5 
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4. Wenn Stickoxyd und Sauerstoff bei Gegenwart von concentrirter 
Schwefelsaure zusammenkommen, so entsteht selbst bei grosstem 
Sauerstoffuberschuss weder N204 noch HN03, sondern die Reaction ist: 

2 S04H2 + 2 NO + 0 = 2 S02 (OR) (ONO) + H20. 
Fiir die Theorie des Schwefelsiiure-Bildungsprocesses in der Bleikammer 

kann man aus obigen Thatsachen folgende Schliisse ziehen: 
Da in der Kammer stets ein enormer Ueberschuss von Sauerstoff vor

handen ist, so musste das nach fruherer allgemeiner Annahme dort frei 
werdende NO hauptsachlich in N2 0 4 ubergehen. Nun ist aber constatirt, 
dass fast oder gar keine N2 0 4 entsteht, so lange auch noch ganz 
wenig Schwefelsiiurebildung eintritt, d. h. so lange noch merkliche 
Mengen von Schwefligsiiure in der Kammer vorhanden sind. Mithin muss 
iiberhaupt gar kein freies NO entstehen, sondern der Process aus folgenden 
fiir sich sehr bekannten Reactionen bestehen: 

1. 2 S02 + N20 3 + 02 + H20 = 2 S02 (OH) (ONO), 
2. 2 S03 (OR) (ONO) + H2 0 = 2 S02 (OH)2 + N2 03. 

Das heisst: Das Schwefeldioxyd tritt unmittelbar mit Stickstofftrioxyd, 
Sauerstoff und wenig Wasser zu Nitrosylschwefelsaure zusammen, welche 
nebelformig in der Kammer schwebt; beim Zusammentreffen mit mehr 
Wasser, welches ebenfalls als Nebel in der Kammer verteilt ist, zerlegt sich 
die Nitrosylschwefelsaure in Schwefelsiiure, die zu Boden sinkt, und Stick
stofftrioxyd, welches von neuem wirken kann. Es ist also nicht, wie die 
bisher allgemein herrschende Ansicht lautet, das Stickoxyd, sondern vielmehr 
das Salpetrigsaureanhydrid, welches als Sauerstoffiibertriiger in der Bleikammer 
fungirt. Dieser Vorgang wird im vordersten Teile des Kammersystems durch 
das Vorwalten von Schwefligsiiure, im hintersten unter Umstanden durch das 
ganzliche Zuriicktreten von Schwefligsaure, sowie stellenweise durch Wasser
iiberschuss modificirt. 

MACTEAR hat ausgedehnte Versuche iiber den VerIauf der Schwefel
sa u reb il d un g in System en mit mehreren Kammern angestellt und die
selben im Journ. Soc. Chem. Ind. 1884, 224 beschrieben. Nach ihm ist 
die Procent-Zusammensetzung der Schwefligen Saure beim Durchgang durch 
ein System von 6 Kammern, welches mit GLOVER- un{{ GAY-LUSSAC-Turm arbeitet: 

wenn Eintrittsgas enthiilt . . 6'325 Proc., so ist es 
beim Eintritt in die 1. Kammer 6'3181 

" " "" 2. " 4'461 
" " 3. " 2'630 

" " ": 4. " 1'402/ GLOvER-Turm. 

" " "5." 0'704 . 
" " " 6. 0'261 

Eintrittsgas . 0'035\ G L ' 
Austritt .im Kamin" . 0'035/ AY- USSAC scher Turm. 

Das Verhaltnis der in den verschiedenen Kammern wah rend einer 
Woche gebildeten Schwefelsiiuremengen ist - wenn der Verlust 1'149 Proc. 
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Schwefelsaure auf den verbrannten Schwefel betragt - entsprechend in den 
6 Kammern: 

23'52 t; 22'59 t; 20'35 t; 10'23 t; 5'84 t; 2'19 t 
in engl. Tonnen ausgedruckt. 

Dann verglich MACTEAR die Schwefelsaurebildung in Kammern ver
schiedener Grosse und Construction und ferner die Bildung in den ver
schiedenen Hohen der Kammern. Zu letzterem Zweck wandte er ein System 
alL,welches durch 6 senkrechte Zwischenwande in 6 Abteilungen geschieden 
wllr, in welchen das Gas jedesmal unten ein- und oben austrat; in be
stimmten Hohen wurden gleich grosse Tische aufgestellt und die wahrend 
einer bestimmten langeren Zeit auf dies en gesammelte Saure gem essen. Es 
zeigte sich, dass der grosste Teil der Schwefelsaure in der obersten Zone 
gebildet wird. Verf. behauptet, dass die Oberflachencondensation von der 
grossten Wichtigkeit bei der Schwefelsaurebildung sei: Ein Sauretisch, auf 
welchem 12 senkrechte Glasplatten von bestimmter Grosse angebracht waren, 
gab uber doppelt so viel Saure als der Sauretisch ohne Glasplatten; als 
laiztere waagerecht gelegt wurden, war die gesammelte Menge sogar 41/2 mal 
so gross das Verhiiltnis war wie 106: 231: 455. 

Nach SCHEORER-KESTNER besteht die Wirksamkeit des Gloverturms 
fast ausschliesslich darin, dass er die in den Pyritiifen gebildete Schwefel
sa u r e zuruckhiilt. Beim Brennen des Pyrits bildet sich stets etwas Schwefel
saureanhydrid, welches alsbald, schon i~ Of en und den Leitungen, sicher 
im Gloverturm, in Schwefelsaurehydrat umgewandelt und im letzteren Appa
rate zuruckgehalten wird. Die Mehrausbeute der mit dem Gloverturm 
arbeitenden Fabriken hat nach SCHEURER-KESTNER in erster Linie ihren Grund 
in .dieser Condensation von in den Oefe.n erzeugter Saure, sodann in der 
Reaction der schwefligen Saure auf die sehr geringe Menge nitroser Gase, 
welehe jene in dem Turme antrifft, endlich in der bekannten Reaction der 
Bleikammergase, die bereits in dem Gloverturm beginnt. (C. r.) 

Nach Versuchen von P AWLOFl!' und MENDELJEI'F (Russ. physikalisch
chemische GeseIIschaft 1881, S. 455) ist das spec. Gewicht der nor
malen Schwefelsaure H2S04 bei 150 auf Wasser von 40 berechnet 
= 1'8371; dieses Eigengewicht steigt sowol durch Ueberschuss von Wasser, 
wie von Schwefelsaureanhydrid. 

TIl. SchwefelsRureanhydrid. 
ALFR. B. NOBEL lind G, FEHRENB.l.CH in Paris haben folgendes Ver

fahren zur Darstellung von' Schwefelsaureanhydrid angegeben. 
(D. P. 30803 vom 3. August 1884.) Die Erf. bereiten Schwefelsaureanhydrid 
indem sie Schwefelsaurehydrat .oder die hoch concentrirte Schwefelsaure des 
Handels in Beruhrung mit wasserfreier Phosphorsaure (nicht Phos
phorsaureanhydrid) oder mit hochst concentrirter wasserhaltiger Phosphor
saure' in einer Retorte erhitzen, oder auch dadurch, dass die Dampfe del' 
Schwefelsaure uber eine grosse Flache der Phosphorsaure streJchen, In b.e~de.n 

5* 
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Fallen cntzieht die Phosphorsaurc der chwefelsaure das Was er und os 
de tillirt Schwefe l aureanhydrid liber. Die resultirende wasserhaltige Phos-
phors,mre wird durch einfache Verdtm tung }' ig. 2!l. 

des iiber chiissigen Wa cr. wieder in wasser
Creie Pho phorsaure (nieht Anbydrid) wruck
gefiihrt und immer auf's Neue benutzt. :Neben
stebender Appamt (Fig. 29) findet Verwenduug. 

Durch Rohr d werden Dampfc von was
erfreier oder sehr concentrirter was erhaltiger 

Schwefel aure in da mit cisartiger Phosphor-
aurc B ge fiilltc lind durch cin and bad C 

auf ca. 320 0 erhitzte Gela 's a geleitet. Die 
D~mpf!l' des eutstandcnen chwcfelsaurean
hydrid entweichen dtlrch Rohr b, wflbrend 
durch R hr D die geschmolzene und mit un
zersetzter . chwefelsauro vcrmischte D 
Phospbor aure abfli e. t. Dureh OeR'- f 
nung A fiillt man nach Bedarf Phos
phorsrlUre nach. U III au der letzle-
ren die chwef~l ;mre durch Destil- --

, .~I g. SO. ,J" 

lation au streib en zu kiinnen, wird die 
selbe mit etwas Wasser versetzt. 

H. ANGERSTEIN in SchaIke i. W. hat 
nebenstehenden schon im vor. Band er~ 

, orterten Apparat zur Darstellung von 
SchwefeIsiiureanhydrid aus Schwefelsaure 
angegeben. CD; P. 26959 vom 14. Sep" 
tember 1883.) DieSchwefelsaurewird 
aus Trichter a durch Rohr b von un ten 
in die PIatinschaIe c geIeitet; sie ver-

. dampft in dem untersten der Mtiffenrohre 
d und wird in deli ,oberen zersetzt. Die 
mit ThonbrockenausgefiilIten Muffen
rohre d we;rden durch Generatorgase, 
weIche im Verbrennungsraume f zur 
Verbrennung geIangen, . geheizt. " Durch 
Rohr e werden . die ZersetzungsproductEi, 
Schwefiig'e Saure ··und · S'auerstoff, zum 
Condensator und zum Platinasbest be
hufs Ueberfiihrung, in Anhydrid abge
fiihrt. 
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Statistik. 
Nach Angaben von F. HURTER, die G. LUNGE in der Chern. Ind. 1884, 213 

u. a. zusammenstellt: Ueber den Umfang der Schwefelsaurefabri
kation in England, ist die Einfuhr von Schwefelkies und Rohschwefel in 
den letzten Jahren unter einzelnen Schwankungen gleich geblieben. Die
selbe betrug in eng!. Tonnen: 

1883 
Schwefelkies 

600 673 
Rohschwefel 

43888 
(Seit etwa 10 Jahren wird in England fast ausschliesslich kupferhaltiger 

Kies verbraucht). Ebenso hat sich der Verbrauch an Schwefelsaure in Eng
land wenig gehoben; umgerechnet auf Monohydrat H2S04 war derselbe im 
Jahre 1883 940636 t; davon wurden: 

815574 taus Pyritenerzeugt, 125064 taus Rohschwefel. 
Es wurden davon 484252 t zur Darstellung von Sulfat,und 331322 t 

-anderweitig, besonders zur Diingerfabrikation, verwendet. 
Von dem eingefiihrten Schwefel kommen ca. 90 Proe. zur Saurefabrikation 

und nur 4000 t ca. fiir Ultramarinfabrikation, die in England unbedeutend, 
fUr Bleieherei und Sehiesspulverfabrikation. Der im Lande selbst aus Soda
riiekstanden und Gaswasser gewonnnne Schwefel (vielleicht auch ca. 4000 t) 
wird dagegen nul' zur Saurefabrikation verwendet.Es existirt in England 
eine grosse Anzahl von Abnehmern, die ein gewisses, wohl unberechtigtes, 
Vorurteil gegen die Pyritsaure aussern; trotz des fast doppelten Preises wird 
die Rohschwefel-Saure von denselben vorgezogen. 

Schwefel- und Schwefelsaure-Gewinnung in Deutschland. 

Landes teil e. 

Zahl der Werke, Von den bezeichneten 
welche das Product. Producten sind im Laufe des 

dargesteilt haben Jahres 1883 gewonnen worden 

alSHaupt-·lalsNeben- Menge in Ton-Iwert in Mark 
product. product. nen zu 1000 kg . 

Schwefel (rein, in Stangen, Blocken und Bliithen). 
1. Preussen .......... I - I 8 I 3745'645 1 

II. Uebrige deutsche Staaten . - 2 253'790 
Zusammen Deutsches Reich \ i 10 \ 3 999'435 1 

Schwefelsiiure und rauchendes VitriolOl. 
1. Preussen. 

Provo Schlesien .. 
" Sachsen ... 
" Westfalen.. 
" Hessen-Nassau 
" Rheinland .. ... 

Uebriges Preussen ... 
Zusammen Pre 

II. Sachsen . . . . . . 
ussen 

.. 
III. Braunschweig . . . 
"lV. Hamburg ..... . 

.... 

.... 
V. Uebrige deutsche S taaten 

7 
5 
7 
2 

13 
13 
47 
-

1 
4 
6 

I - 40098'487 
I 1 35880'897 

! 

4 30777"752 
- 22916'054 
- 51565'773 

I 3 37014'2Q81 

I 
8 218253'171 
2 15345'289 

I 

1 14147'564 
- 14345'495 
- 35345'950 

496504 
25572 

522076 

2488748 
1838500 
1099976 
1198080 
2361340 
1957775 

10944419 
662363 
671654 
887426 

1213855 
Zusammen Deutsches RelCh \ 58 11 \297 437"469 1 14379 717 
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1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt dIe 

Einfuhr Ausfnhr 
vom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 

Waarengattung 1, Januar 1. Januar 
bis Ende 1884 bis Ende 1884 
December bis Ende December bis Ende 

1884. Juni 1885. 1884. Juui 1885. 

an Schwefel, auch gereinigtem I 111003 I 105 161 I 4389 I 7703 

XI. Soda. 

Kochsalz. 
Der Verbrauch von Kochsalz in der Sodaindustrie Englands war 

nach G. LUNGE (Chem. Ind. 1884:, S.213), in englischen Tonnen ausgedriickt: 
1m Jahre 1878 568 542, 

1879 615287, 
1880 700016, 

"1881 675099, 
"1882 . . 679 935, 

" "1883 .. 708070. 
Von dies em wurde die weitaus grosste Menge zur Darstellung von 

Sulfat verwendet (Spalte 1 der folgenden Tabelle). Der Verbrauch von 
Kochsalz fiir LEBLANc-Soda ist aus der zweiten Spalte, der von Kochsalz zur 
Darstellung verkauflichen Sulfats aus der dritt-en Spalte ersichtlieh: 

1878 
1&79 
1880 
1881 
1882 
'1883 .. 

J a h r. I Kochsalz in Sulfat !Kochsalz-verbrauch !Kochsalz.verbrauch 
verwandelt. . fiir LEBLANC-Soda. fiir Sulfat z. Verkauf. 

556542 
593687' 
668816 
634299 
629535 
645670 

465370 
513404 
584258 
551 8~7 
5591)74-
.'i65464 

Natrinmsulfat. 

91172 
80283 
84558 
82472 
69661 
80206 

Um Natiiumbi.sulfat, besonders das bei del' :Fabrikation von 
Salpetersaure als Nebenproduct gewonnene, besser' verwerten zu kiinnen, 
verarbeitet H. HERBERTZ in Barmen dasselbe auf Gewinnung von K 0 h
le'n.saure und Glaubersalz in dem beistehenden Apparate. (D. P. 
28769 vom 5. Februar 1884.) In dem mit Blei ausgefiitterten Bassin 
B (Fig. 31) befindet sich eine concentrirte Liisung des Bisulfates. Durch 
das Rohr a . . steht dasselbe mit dem ebenfalls mit Blei ausgefiitterten 
und mit dem Riihrwerk R versehenen Kessel A in Verbindung. Das Rohr a 
miindet am Boden des Kessels. Ein zweites Gef1\ss C enthalt kohlensauren 
Kalk oder andere Kohlensaureverbindungen in Wasser verteilt. Durch das 
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Rohr h, welches ebenfalIs am Boden des Kessels .A miindet, steht dieses mit 
dem Bassin C in Communication. D ist ein Kessel, in weIchem sich unter 

Fig. 31. 

6 Atmospharen Druck Kohlensaure befindet. Durch das Rohr b ist mit dem 
Kessel .A Druckgleichheit hergesteIIt. In den auf dem Kessel angebrachten 
Dom 1 miindet das Rohr b und mit diesem zugleich das Rohr c, welch 
letzteres zu dem Waschgefass F fiihrt. Das Rohr d verbindet dieses wieder 
mit einem zweiten Waschgefass G, und letzteres steht durch das Rohr emit 
dem Gasometer E in Verbindung. Das Waschgefass F, sowie das Bassin, in 
welch em der Gasometer E steht, sind mit Chlorcalciumliisung angefiillt, 
wahrend das Gefass G geschmolzenes Chlorcalcium in Stiicken enthalt. 
Durch das Rohr f kann die Kohlensaure dem Gasometer entnommen werden. 
H ist ein Filtrirapparat, del' durch das am Boden des Kessels .A miindende, 
gebogene Rohr 9 mit letzterem in Verbindung gebracht ist. Die Verbin
dungsrohre a b f 9 und h sind samtIich durch Hahne absperrbar. 

Aus dem Bassin B wird ein geniigendes Quantum del' concentrirten 
Liisung von Bisulfat in den Kessel .A durch das Rohr a abgelassen und 
latzteres hierauf geschlossen. Mittelst einer Pumpe wird alsdann aus dem 
Gefass c durch das Rohr h nach und nach der im Kessel .A enthaltenen 
LOsung in Wasser verteilter kohlensaurer Kalk in geniigender :lilenge hinzu
gefiigt und beide Fliissigkeiten werden durch das Riihrwerk R innig gemengt • 

. Indem sich schwefelsaurer Kalk bildet, wird Kohlensaure entwickelt. 
Nachdem letztere durch die Rohre c und d die Waschgefasse Fund G 
passirt hat, tritt dieselbe durch das Rohr e in den Gasometer E und wird 
hier aufgefangen und als gasfiirmige Kohlensaure verwertet bezw. durch 
das Rohr f zum Kohlensaurekessel D oder zu einer Maschine geleitet, durch 
welche dieselbe zu fl.iissiger Kohlensaure verdichtet wird. Die im Kessel .A 
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enthaltene Fliissigkeit wird mittelst del' im Kessel D enthaltenen gespannten 
Kohlensaure durch einen geeigneten Filtrirapparat Hgepresst, von dem 
schwefelsauren Kalk etc. getrennt und alsdann auf krystallisirtes odeI' calci
nirtes GIaubersalz verarbeitet. Der Apparat arbeitet continuirlich unter Aus
schluss der Luft. 

Leblanc-Soda. 
Der Engineer 58,110 beschreibt den grossten Drehofen, der bis jetzt 

gebaut ist und giebt zugleich eine kurze Geschichte des rotirenden Soda
of ens, del' in fast allen Sodafabriken Eingang gefunden hat. Die Maschinen
fabrik GASKELL, DEACON & COMPo in Widnes hat dies en machtigen Of en fiir 
die WIDNES-ALKALI-COMPAMY gebaut. Derselbe verrichtet die Arbeit von 
18 HandOfen, bedeckt indess nur den Raum von drei derselben; er liefert 
taglich 80-90 t Rohsoda. 1m wesentlichen besteht er aus drei Teilen: aus 
del' Feuerung, aus dem eigentlichen Drehcylinder (Revolver) und aus der 
Maschine, urn letztere in Bewegung zu setzen. Die Feuerung bedeckt eine 
Grundflache von fast 16 Om und erfordert stUndlich ca. 11/, t Kohle. Del' 
eigentliche Revolver, welcher vermittelst einer Zahnradiibersetzung durch 
zwei gekuppeJte Dampfmaschinen in Bewegung gesetzt wird, besteht aus 
einem schmiedeeisernen, mit feuerfesten Steinen ausgefiitterten Cylinder, 
welcher mit zwei auf vier kleinen Riid~hen ruhenden Stahltragringen versehen 
ist; letztere bestehert, nach dem System COOK, aus einem einzigen massiven 
Stiick Gussstahi. Dadurch wird del' Uebelstand des Losewerdens, del' beim 
Gusseisen leicht eintritt, beseitigt. 

VOGT und FIGGE in Westerhiisen bei Magdeburg haben folgendes Ver
fahren zur Herstellung von Alkalicarbonaten aus Suifaten patentirt. 
(D. P. 31675 vom 10. September 1884.) Das Alkalisulfat wird mit Thon, 
Magnesia, Kalk oder Kieselerde gemischt und das Gemisch durch Rosten in 
eine lockere J\Iasse verwandelt, die bei Rotglut noch nicht schmilzt. Diese 
Masse wird in kleine Stiicke zerbrochen und in senkrechten gnsseisernen 
Retorten erhitzt, wahrend von oben Kohlenoxydgas hindurch streicht. Das 
Sulfat wird zu Sulfid reducirt, und die entstandene Kohlensaure wird dazu 
benutzt, urn dieses in Carbonat zu verwandeln. Dies geschieht, indem 
mittelst eines Injectors ein Gemisch von Kohlensaure und Wasser von unten 
durch die Retorte getrieben wird. Wenn aller Schwefel als Schwefelwasser
stoff ausgetrieben ist, so wird die Masse ausgelaugt und die Lasung auf 
Soda bezw. Potasche verarbeitet. Wesentlich bei dies em Verfahren ist die 
bei Rotglut poras lockere Beschaffenheit des Materials. Das Kohlenoxyd 
wird in einem mit Coks gespeisten und mit Sauerstoff, allenfalls auch mit 
trockner Luft betriebenen Generator dargestellt. Dasselbe muss frei von 
Wasserstoff sein, ein wasserhaltiges Feuerungsmaterial wird daher nicht an
gewendet. Das Kohlenoxyd tritt in erhitztem Zustande in die Retorten. 
Die im Verfahren enstandene Kohlensaure wird in eine andere Retorte einer 
Batterie odeI' in einen Gasbehalter geleitet. 
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Um die Sulfide aus Aetznatronlaugen zu entfernen, wendet TH. 
GLOVER in Runcorn, Cheshire (Eng!. P. 2734 vom I. Juni 1883) natiir
Iiehes Zinkearbonat an, das entweder ohne weiteres, oder in Aetznatron 
geliist, der Lauge zugesetzt wird, und zwar geschieht dies wahrend der Causti
fieirung der Lauge. 

Ammoniaksoda. 
Bei der Ammoniaksodafabrikation geht die Reaction zwischen der 

Kohlensaure und der ammoniakalischen Lauge sehr langsam von statten, 
besonders gegen Ende der Fallung des doppeltkohlensauren Natron;, und 
sowol in den Apparaten, welche bisher zur Fallung des Natriumbicar
bonates selbst dienen, als auch in denjenigen, in welchen das Am
moniak wiedergewonnen wird, treten grosse Verluste an Ammoniak ein. 
Um diese Uebelstande zu beseitigen, benutzt man bisher verticale Apparate 
mit horizontalen durchbrochenen Scheidewanden, oder leitet die Kohlensaure 
in horizontalen Cylindern durch die Lauge, oder lasst endlich die Ammoniak
lauge als feinen Regen in grosse Gefasse fallen, welehe die Kohlensaure 
enthalten. 

Die Reaction und Absorption der Kohlensause wird nun nach einem 
der SOCIETE ANONYME DE PRODUITS CHIMIQUES DE L'EST in Nancy patentirten 
Verfahren (D. P. 28761 vom 11. December 1883) dadurch erreicht, dass das 
Kohlensauregas unter Druck von unten in die Lauge eingefiihrt wird, so 
dass die letztere in' dem oberen mit Gas angefiillten Teil des Behalters 
emporgeschleudert wird und hier eine zweite Absorpt.ion und Reaction eintritt. 

Die Ammoniaklauge fliesst aus einem Reservoir B' (Fig. 32), in welchem 
sie auf constantem Niveau erhalten wird, durch ein Rohr t continuirlich in 

Fig. 32. den Apparat und fiilIt der Reihe nach allrniilig die Be" 
hiilter BOD . . . bis zu einer gewissen Hohe, indern 
sie durch die eberlaufrohre au einem Behiilter in den 
niich ten iibertritt. Schliesslich wird sie aus dem letzten 
BeMlter G, in welchern die Reaction vollendet wird, 
von Zeit zu Zeit durch Oefl'nen des Ablasshahnes B ab

gelassen. G1eichzeitig Hiesst in den ober
sten Behalter.i au einem Wa chapparat 

~~ft)jFP~~3I::::::t==::i'I'~J=l L, welcher von 
~ einern gleichfalls 

~1t;ri~=t:~T~.~ auf conslantemNi-
B veau erhaltenen 

- ... ~'"""'-

Reservoir ~ ge-

speist wird, Salzliisung, deren Zweck darin besteht, den Gasen beim Aus
tritt aus dem Apparat das Ammoniak zu entziehen, welches sie noch mit sich 
fiihren. Diese Salzlauge vermischt sich in dem Behalter B mit der Ammo
niaklauge, und ihr Zufluss wird derart regulirt, dass sie stets einen geeig
neten Procentsatz des im Gemisch enthaltenen Ammoniaks bildet. 
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Der Ammoniaklauge entgegen stromt die Kohlensaure mit einem ge
wissen Druck der Reihe nach durch samtliche Behalter und zwar tritt durch 

Fig. 33. Rohr TI reines Kohlensauregas, dagegen durch 
Rohr T~ unreines ein, so dass letzteres sich 
erst mit dem reinen Gase im Gefasse E mischt. 
Die Anordnung und Wirkungsweise der einzel
nen Absorptionsgefasse BCD... sind aus 
Fig. 33 ersichtlich. Die Absorptionsbehalter 
konnen aber auch zu einem Element, wie in 
Fig. 34, vereinigt werden. In einem geschlosse

nen Behalter .A sind umgekehrte trogformige Rinnen von U- oder V-fiirmigem 
oder sonst geeignetem Querschnitt angebracht, welche, wie die Glocken K 

Fig. 34. (Fig. 33) an ihren unteren Randern ausgezackt 
und zu einander versetzt sind. Die unter Druck 
mit einer gewissen Geschwindigkeit durch die 
Rohre TeinstriimendeKohlensaure tritt zwischen 
den Zacken der Kammern a a aus, steigt 
durch die untere Schicht h der ammoniaka
lischeu Salzlauge, welche durchRohr N eintritt, 
empor und gelangt dann in die Gaskammern 
GI GJ , wobei das Gas die Lauge in diesen 
Kammern mit emporreisst und durchstreicht 
dann unter demselben Vorgang nach und nach 

jede folgende obere Kammerreihe ~ a3 ... , bis es schliesslich oben im 

BeMlter anlangt und 
nun durch Rohr M Fig. 35. 

in dM nachstfolgende 
Element ubcrtritt, de
ren beliebig viele 
fiber einander ange
ordnet werdon kon-
nen. 

Zur Gewinnung 
des Ammoniak und 

der uber 'chii igeu KobJensilure aus 
der Yom Natriumbicarbonat getrellll
ten Endlauge dient der den vorigen 
Apparaten iihnlich gebautc Abtreibe
Apparat (Fig. 35). 

Die Lauge fliesst durch Rohr t, 
ammelgefiiss M nach dem Abtreibe-
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Gefass ..4., durch Ueberlaufrohre b c d durch die Gefasse B und C und nach 
dem erst en Zersetzungsgefass D, in welches durch Rohr 8 bestandig Kalk
milch eingefiihrt wird. Von Zeit zu Zeit lasst man einen Teil der Lauge 
durch Oeffnen des Hahnes U in das zweite Zersetzungsgefass E iiberfliessen. 
Durch Rohr V stramt continuirlich Dampf am Boden des Gefasses E ein, 
treibt aus der kalkhaltigen Lauge die letzten Spuren Ammoniak aus, gelangt 
durch Rohr e nach dem Gefass D und von hier durch Rohre d', c' und b' 
nach einander in die Gefasse C, B und..4., hier Ammoniak und Kohlen
saure austreibend. Durch Rohr G gelangt er schliesslich reich an Ammoniak 
und Kohlensaure in das Sammelgefass M und durch den Condensator N 
durch Rohr H in die Absorptionsgefasse 0 und P. Das in den geneigten 
Rohren m des Condensators N gebildete ammoniakhaltige Condensationswasser 
fliesst in den Sammelkasten M und von dort durch Ueberlaufrohr a in den 
Apparat zuriick. 

WALTER WELDON in Burstow will den Leblanc-Process mit dem 
Ammoniaksodaprocess vereinigen. Sein Verfahren beruht auf der 
Wechselwirkung zwischen Natriumsulfat und Ammoniumbicarbonat. Bisher 
war die verhaltnismassige Schwerlaslichkeit des Natriumsulfats ein Hindernis 
bei der Ausfiihrung dieser Reaction. Denn wenn eine Lasung von Natriumsulfat 
anstatt einer Kochsalzlasung gebraucht wird, so kannen in je 100 TIn. 
Wasser nur 11 TIe. Sulfat ge16st werden, welche 13 TIe. Natriumbicarbonat 
bilden; und von dies en bleiben 9 TIe. in der Mutterlauge ge16st, also nur 
4 werden gefallt. WELDON wendet nun zur Erzielung eines besseren Resul
tates das Sulfat in fester Form an. Das Verfahren beginnt mit einer gesat
tigten Sulfatlasung, die so viel Ammoniak aufgelost enthalt, als der Menge 
des gelosten Sulfats entspricht. Die Lasung wird dann mit Kohlensaure 
behandelt. Beim Stattfinden der Reaction wird das Wasser fahig, noch 
mehr Natriumsulfat aufzuliisen. Deshalb wird dieses in fester Form zuge
setzt, bis zuletzt eine mit Ammoniumsulfat und Ammonium- oder Natrium
bicarbonat gesattigte Mutterlauge resultirt. Es sind noch Modificationen des 
Verfahrens beschrieben. Engl. P. 5605 yom 3. December 1883. 

EUSTACE CAREY und FERD. HURTER in Widnes. Fabrikation von 
Soda und Chlorverbindungen aus Chlornatrium. (Eng!. P. 5712 
YOm 11. December 1883.) Die Erfindung betrifft eine Modification des Am
moniaksodaprocesses, indem - wie vorhin bei WELDON - Nat ri u m s u If at 
an Stelle des Natriumchlorids gesetzt wird. Eine warme Lasung desselben 
von 50 bis 60 0 TIn. wird durch Zusatz einer gewissen Menge Soda von Eisen, 
Kalk und freier Schwefelsaure befreit. Die filtrirte Losung lasst man bis 
auf 38 0 abkiihlen; dieselbe wird dann mit Ammoniak behandelt, so dass 24 bis 
25 Teile davon auf 100 Teile Sulfat kammen. Die Temperatur der Losung 
soli nie unter 32 0 gehen, weil sonst Natriumsulfat auskrystallisirt. Anderer
seits soli dieselbe nicht iiber 38 0 steig en, weil sonst der zur Vollendung 
der Reaction erforderliche Druck unzweckmassig hoch sein miisste. Nun 
wird soviel Kohlensaure eingefiihrt, dass sich Ammoniumbicarbonat bilden 
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kann. Es ist zweckmiissig, Kohlensiiure eim:uleiten, sobald die Flussigkeit 
ammoniakalisch ist, da Natriumsulfat in Liisungen von Ammoniumcarbonat 
liislicher ist, als in Ammoniakliisung. Sobald sich Ammoniummonocarbonat 
gebildet hat, ist es zur Vollendung der Reaction erforderlich, die Kohlen
siiure unter Druck eim:ufiihren. Folgende Regel wird fur den bei 32 0 (90 0 F.) 
erforderIichen Druck gegeben. Die Zahl 550 ist durch den Procentgehalt 
an Kohlensiiure, den die zum Carbonisiren benutzten Gase zeigen, zu dividiren. 
Der Quotient minus 15 giebt die Anzahl Pfunde fur den Quadratzoll uber 
den Luftdruck hinaus, die zur Herstellung des niitigen' Druckes notwendig 
sind. Fiir hiihere Temperaturen ergeben sich griissere Zahlan, so ist fiir 
38 0 (100 0 F.) die Zahl 950 durch die Kohlensiiureprocentzahl zu teilen. 
Sob aId sich Natriumbicarbonat abscheidet, liissf man die Liisung sichab
kiihlen. Das Bicarbonat wird gewaschen und durch Pressen von der Mutter
lauge befreit. Aus der zuriickbleibenden Liisung, welche Ammoniumsulfat, 
Ammoniumbicarbonat und Natriumsulfat enthiilt, wird durch geeignete Mittel 
-das Ammoniak wiedergewonnen. Die Apparate fur diese Fabrikation sind 
gezeichnet und ausfuhrlich beschrieben. 

LUDWIG MONO und G. JARMAY in N'orthwich haben ein Verfahren zur 
Darstellung von ammoniakfreiem Natriumcarbonat bei der Ammo
niaksodafabrikation angegeben. (D. P. 31682 vom 4. November 1884.) 
Das rohe Bicarbonat wird in warmem Wasser von 65 0 aufgeliist; beim Er
kalten scheidet sich reines Bicarbonat aus, und alles Ammoniak bleibt in 
Liisung. Eventuell wird vor dern Abkiihlen die Fliissigkeit von ungeliister 
Substanz decantirt oder filtrirt. Die Abkiihlung kann in Pfannen odet 
mittelst Kiihlrohre oder derg!. geschehen. Das Bicarbonat wird am besten 
in der Centrifuge von der Mutterlauge getrennt. Zweckrniissig ist es, die 
Aufliisung des Bicarbonats in einer Kohlensiiureatrnosphiire und unter Druck 
vorzunehrnen, da daun die Zersetzung derselben bei einer h5heren Ternperatur 
eintritt als unter gewiihnlichen Urnstiinden. Die Mutte'l-lauge wird so lange 
zur Aufliisung neuer Mengen von Bicarbonat benutzt, bis sie an Arnrnoniak 
stark angereichert ist. Dann wird dieses abdestillirt und der Riickstand zur 
Trockne eingedampft. Oder die Mutterlauge dient als Ersatz ftir einen Teil 
des Wassers, welches zum Waschen des rohen Bicarbonats benutzt wird, 
urn dies von Kochsalz und Salmiak zu befreien. 

CR. WIGG und J. WALLER PRATT in Runcorn. Fabrikation von Soda 
und Chlor. (Engl. P. 3673 vom 21. Februar 1884.) Die Chlorammoriium
laugen der Amrnoniaksodafabrikation werden in einem Kessel erhitzt, bis 
alles freie Arnmoniak und Ammoniakcarbonat entwichen ist, und dann bis 
zur Trockne oder bis zur Krystallisation des Salrniaks und Chlornatriums 
verdampft. Der Riickstand wird mit fein gernahlenern Calciurncarbonat ver
mischt und das Gernisch in einer halbkugeligen Pfanne, auf welche eine 
entsprechende Raube passt, erhitzt. Kohlensaures Arnrnoniak sublimirt in 
den Decke!. Wenn dieser erhitzt wird, so kiinnen die Diirnpfe des kohlen
sauren Arnrnoniaks direct in die Kochsalzliisung fiir die Sodafabrikation 



Soda. 77 

geleitet werden. Wahrend das riickstandige Chlorcaldium noch heiss ist, 
wird der Deckel mit dem Sublimat entfernt und durch einen andern erseizt, 
der mit einer Ableitungsriihre versehen ist. Dann wird Schwefelsaure in die 
Pfanne gebracht, die entwickelte Salzsaure wird in Condensationsapparaten 
aufgefangen, der Riickstand als Gyps verwertet. Das sublimirte kohlensaure 
Ammoniak wird in gesattigter Kochsalzliisung geliist, und in diese wird 
noch ein Molecnl Kohlensaure geleitet. Die vom Natriumbicarbonat getrennte 
Salmiakliisung tritt wieder in den Kreislauf. Durch diese Anwendung von 
Caldumcarbonat, welches .aueh durch Barium-, Strontium- oder Magnesium~ 
carbonat ersetzt werden kann, wird also die Entwickelung und das Einpumpen 
von einem Molecul Kohlensaure gegen friiher erspart. 

In Deutschland sind zuerst von HONIGMANN, dann von andern Chemi
kern Versuche zur Ammoniaksodafabrikation gemacht und es entsanden zahl~ 
reiche Anlagen, bis SOLVAY selbst seine erste Fabrik in Wyhlen in Betrieb 
setzte. Es bestehen jetzt an 10 Platz en Ammoniaksodafabriken in Deutsch
land. SOLvAy's'Anlagen sind noch in der Entwickelung begriffen, so wird in 
Saaralben augenblicklich eine Fabrik gebaut, die in Bernburg befindliche 
wird bedeutend vergriissert, wahrend die Anlage in Wyhlen die geplante 
Ausdehnung bereits erreicht hat. Es ist nicht wahrscheinlich, dass dem er
freulichen Aufschwung, den die Sodafabrikation in Deutschland genommen 
hat, eine schwere Krisis folgen wird; der Kampf zwischen der Ammoniak
sodafabrikation und dem LEBLANc'schen Verfahren - steht noeh bevor. Vor
~i'st wird auf jeden Fall die Sodaeinfuhr in kurzem ihr Ende erreichen. 
Die SOLVAy'sche Fabrik in Dombasle bei Nancy liefert 50000 t jahrlich. In 
Rng I an d hat das Ammoniaksodaverfahren ebenfalls bedeutende Fortschritte 
gemacht, dennoch ist von einem Zuriickdrangen der Leblanc- Soda noch 
nichts iu verspiiren. Das Verhaltnis ist in den 6 Jahren von 1878 bis 
1883 ungefahr folgendes gewesen: 

I Ammoniaksoda I Leblanc-Soda 

1878 10000 387808 
1879 18000 427837 
1880 26000 486882 
1881 34000 459856 
1882 42000 466562 
1883 52000 471 220 

in engl. Tonnen ausgedriickt; 480 engl. = 820 deutsch (Proc. von Natrium
carbonat). Es ist also die Sodaerzeugung in 6 Jahren von 397 808 t auf 
523220 t gestiegeI!, und die Darstellung der Ammoniaksoda macht immer 
nul' etwa 10 Proc. der Gesamtsoda aus. 

Das VerhlUtnis der einzelnen Sodaarten war im Jahre 1883 etwa 
folgendes, in Tons ausgedriickt: 

Calcinirte Soda (480 ) = 228034 
Kaustische Soda (600 ) = 119 929 
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Krystallsoda 
Bicarbonat 

Soda. 

(210) = 188678 
(38 0 ) = 13 609 

In Folge des starken Zuriickgehens der Preise ist ein grosser Teil, im 
ganzen wohl iiber 20, der weniger giinstig gelegenen, kleineren Fabriken 
eingegangen; daher miissen die grossen Leblanc-Sodafabriken in England 
nach Ausweis obiger Tabelle ihre Erzeugung entsprechend ausgedehnt haben. 
Immerhin macht sich die Entwickelung der Ammoniaksodafabrikation auch 
in England stets mehr bemerkbar, und wenn die Leblanc-Sodafabriken nicht 
kiirzlich vereinbart hatten, ihre Erzeugung herabzusetzen, um auf diese Weise 
den Markt zu beeinflussen und namentlich den Preis des Chlorkalks zu er
hohen, waren sicherlich viele derselben ausser Betrieb gesetzt worden. Ja, 
WELDON behauptet in seinem auf der Jahresversammlung der SOCIETY OF 
CHEMICAL INDUSTRY in Newcastle gehaltenem Vortrage (Journ. Soc. Chern. Ind. 
4, 387), dass die billige Darstellung von Chlorkalk der einzige Umstand sei, 
welcher die LEBLANc'sche Sodafabrikation noch am Leben erhalt; doch werde 
derselbe nieht auf langere Zeit hinaus erfolgreich wirken, da in letzter Zeit 
verschiedene seheinbar sehr bedeutendeund folgewichtige Entdeckungen zur 
billigen Darstellung, von Chlorkalk auf anderem Wege gemaeht worden sind; 
WELDON prophezeit den nach LEBLANc'schem Verfahren arbeitenden Fabriken 
eine diistere Zukunft. 

Es ist dennoch zweifelhaft - und die nachste Zukunft wird dariiber 
erst Gewisheit bringen -,. ob es den Ammoniaksodafabriken gelingen wird, 
ih, Chlorammonium in' vorteilhafter Weise auf Salzsaure zu verwerten; auf 
jeden Fall kommt ihnen diese Verarbeitung teurer zu stehen, als den LEBLANC
Sodafabriken die ohnehin unvermeidliche Condensation der Salzsaure. Und 
da die Salzsaure der Sodafabrikation, die friiher als wertIoses Nebenproduct 
angesehen wurde, jetzt einen selbstandigen Wert besitzt, so scheint WELDON'S 
Prognose einer diisteren Zukunft der LEBLANc-Sodafabriken vorJaufig nicht 
allzu sieher. 

Sodariickstande. 
Eine der letzten Arbeiten des vortref!1ichen, leider kiirzlieh ver

storbenen H. GROUVEN betrifft die Entsehweflung der LEBLANc-Soda
Riiekstiinde. Frische oder alte Riickstande werden mit etwa 10 Proe. 
Sagemehl und 10- 20 Proc. warmem W¥ser in einer Knetmasehine 
zu einem homogenen Teig verarbeitet und in Drainrohrpressen zu Riihren 
kleinen Calibers gepresst, welche in einem Troekensehuppen einige Tage 
der Einwirkung des Sauerstoffs der Luft ausgesetzt bleiben. Rierauf werden 
sie in grobe' Stiicke zerbrochen und in von aussen ringsum intensiv ge
heizten Retorten mit gliihendem Wasserdampf behandelt. 

An Stelle von Sagemehl lassen sich auch entsprechend zerkleinerte Ab
falle von Kohlen, Torf, Moose, Nadelstreu, Hanf- und Lohriickstlinde u. s. w. 
verwenden. (D. P. 29848 yom 30. Mai 1884.) 

HEINR. VON I\hLLER urrd CARL OPL in Hruschau haben ein, wie 
es scheint, sehr brauch bares Verfahren zur Gewinnung von S e h w e f e 1-
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wasserstoff aus Calciumsulfhydratlosungen durch Erhitzen ange
geben. (D. P. 28067 vom 26. Januar 1884.) Die in Wasser suspendirten 
Sodaruckstande werden durch Einleiten von Schwefelwasserstoff oder Kohlen
saure in losliches Calciumsulfhydrat umgewandelt. Diese Lauge wird in 
einem geschlossenen Gefass durch directes Feuer oder gespannte Dampfe 
erhitzt. Es faUt reines Kalkhydrat nieder und Schwefelwasserstoff entweicht 
durch eine Rohrleitung. Bevor dies Gas in einen GasbehaIter tritt, wird es 
zur Behandlung frischer Sodariickstande benutzt, wobei die Halfte derselben 
verbraucht wird. 

E. DIVERS bespricht im Journ. Soc. Chem. Ind. 1884:, 550 die fiir die 
Schwefelregeneration von Sodariickstanden wichtigen chemi
schen Reactionen (Ding!. pol. Journ. 255, 388). Diese Reactionen lassen 
sich wesentlich auf Hydration und Oxydation zuriickfiihren. Thatsachlich 
findet zuerst Hydration des Calciumsulfides statt, wenn feuchte Sodariick
stande der Luft ausgesetzt werden; die wichtigsten dieser hydrirten Verbin
dungen sind erst in letzter Zeit vom Verfasser naher untersucht und rein 
dargesteUt worden. 

Das Calciumhydrosulfid ist ein farbloses krystalIinisches Salz, welches 
sich an der Luft schnell zu Calciumhydroxyd und Calciumhydroxyhydrosulfid 
zersetzt. Letzteres, das die Zusammensetzung Ca· SH· OH + 3 aq zeigt, falIt aus 
einer Losung von Calciumsulfhydrat durch Zusatz von 'Kalk und Zucker
losung, auch durch Versetzen mit festem Kalkhydrat; ebenso entsteht es 
beim Behandeln von Kalkhydrat mit Schwefelwasserstoff. In Losung zersetzt 
sich die Verbindung bald unter Abscheidung von Kalkhydrat, indess wird 
sie in einer concentrirten Losung von Calciumsulfhydrat, in welchem sie 
unloslich ist, durch Wasser nicht zersetzt. Wegen letzteren Umstandes konnen 
bei der Auslaugung von Sodariickstanden nur verdiinnte Losungen erhalten 
werden. Concentrirte Sulfhydratlaugen entwickeln mit Leichtigkeit Schwefel
wasserstoff unter Bildung von Calciumhydroxyhydrosulfid. Deshalb gelang 
es bisher nur sehr mangelhaft, den grossten Teil des Schwefels der Soda
rUckstande durch Auslaugen in Losung zu bringen. 

Beim Kochen Von Calciumsulfhydratlosung zersetzt sich dieselbe teil
weise zu Kalkhydrat unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff. Auf dieser 
Reaction beruht OPL und H. von MILLER'S Verfahren, dem DIVERS keinen 
grossen Erfolg verspricht. Letzterer glaubt, die beste Methode,' den Schwefel 
aus den Sodariickstanden als Schwefelwasserstoff zu gewinnen, sei, die Riick
stande in ungefahr vier Gefassen nach und nach mit Dampf zu behandeln. 
Durch eine aUmalige Oxydation und Auslaugung erhalt man eine Mischung 
von Calciumpolysulfiden - nicht wie friiher angenommen Bisulfid, sondern 
Tetra- und Pentasulfid - neb en Thiosulfat. Es bildet sich namlich zuerst 
durch Hydration des Calciumsulfides Calciumhydroxyhydrosulfid 

CaS+H20 = Ca·SH·OH 
und dieses wird teilweise durch Wasser in Kalkhydrat und Schwefelwasser
stoff zersetzt 
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CaSHOH+H20 = Ca02H2 +H2S, 
wah rend ein· andrer Ten durch das entstandene Schwefelwasserstoffgas in 
Calciumsulfhydrat und Wasser zerlegt wird: 

CaSHOH+H2S = CaS2H2+H20. 
Nasser in hedeckten Haufen liegender Riickstand wird daher neben unver
andertem Calciumsulfid, Calciumhydroxyhydrosulfid, Kalkhydrat, Calcium~ 
hydrosulfid und freien Schwefelwasserstoff enthalten. Diese Ansicht hat grosse 
WahrscheinJichkeit, namentlich auch, wei! ina c t i v e Gase, durch Sodariick
stand geleitet, bedeutende Mengen Schwefelwasserstoff wegfiihren. Dei" 
Sauerstoff wirkt bei der Oxydation von Riickstand auf den freien sich immer 
weiter hildenden Schwefelwasserstoff. Bekanntlich oxydirt sich letzterer, 
wenn auch langsam, doch mit Leichtigkeit. Versuche von DIVIlRS zeigen, 
dass die unmittelbare Oxydation von Calciumsulfhydrat durch Luft ungemein 
langsam vor sich geht. Verfasser zieht daher den Schluss, dass nur der 
fr e i eSc h w e f e I was s e r s to ff, nicht aher die Calciumverbindungen im Soda
riickstande durch Luft oxydirt werden. 

Es ist nun durch diese Annahme der Oxydation des Wasserstoffs im 
Schwefelwasserstoff, welche die Bildung von freiem Schwefel verursacht, die 
Entstehung. von Polysulfiden und Thiosulfat sehr erkHirlich. Wieallgemein 
bekannt giebt Schwefel mit ·Kalk gekocht Calciumpentasulfid und Thiosulfat: 

3 Ca02H2+ 128 = Oa8·03 +2 Oa2 85 +3 H20. 
Es iilt jedenfalls wahrscheinlich, dass dieselhe Reaction, die mit fertig ge
hildetem Schwefel in der Siedehitze vor sich geht, auch bei gewiihnlicher 
Temperatur durch Oxydation von Sodariickstanden mit in Entstehung hefind~ 
lichem Schwefel eintritt. 

Die Chemie der Oxydation von Sodariickstanden ist hierdurch bedeutend 
einfacher geworden. Die Endproducte der Hydrolyse von Calciumsulfid sind 
Kalkh'ydrat und Schwefelwasserstoff, letzterer wird durch Luft zu freiem 
Schwefel oxydirt, welcher mit Kalkhydrat (Tetrasulfid), Pentasulfid und 
Thiosulfat hildet. . 

Das Verfahren vonLoMIiARD zur Aufarbeitung von Sodariickstanden 
neb en G e winn ung von Cal ci UIll ph 0 s p ha t *) ist von der COMPAGNIF: 
G1iNERALE DES PRODUITS CHIMIQUES DU ~rIDI in der Fabrik zu Rassuen einge
fiihrt worden. Es wird vonGLADYSZ iIll Bull. de la Soc. scient. industr. de 
Marseille warm empfohlen. Es besteht darin, eine Losung von Calciumsulf
hydrat in eine salzsaure Losung von CalciuIllphosphat fiiessen zu lassen. Es 
entwickelt sich zunachst reines Schwefelwasserstoffgas, dann fallt viillig weisses 
Bicalciumpbospbat aus; iIll Maasse als die Aciditat der Fliissigkeit sicb ver
mindert, £alit auch TricalciuIllphosphat aus. Sobald die Reaction neutral wird, 
£alIt schwarzes Scbwefeleisen aus. Durch Einleiten des Schwefelwasserstoffs 
in einen wassrigen Brei von Sodariickstand werden neue Mengen CalciuIllsulf
hydrat. in Lasung gebracht . 

• ) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 95. 
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Die anzuwendenden Phosphate sollen nicht mehr als 2 bis 21/2 Proc. 
Calciumcarbonat enthalten. Thonerdegehalt schadet nicht, wahrend stark 
eisenhaltige Phosphate nicht zu ve~wenden sind. Die zur Losung dienende 
Salzsaure hat eine Starke von nur 3 bis 4 0 B. Die Phosphatlosungen zeigen 
18 bis 20 0 B. . 

Die Calciumsulfhydratlosung bereitet man, indem man zunachst Kohlen
saure, dann Schwefelwasserstoff auf den Sodariickstand einwirken lasst. Die 
Losung (8 bis 10 0 B.) wird von dem Calcium carbonat abgegossen und letzteres 
methodisch ausgewaschen, 

Die Fallung des Phosphats wird in dicht schliessenden, mit Riihrwerk 
versehenen Holzgefassen vorgenommen. Zunachst fallt, wenn die Salzsaure 
arsenhaltig war, Schwefelarsen, Schwefel unter Reduction del' Eisenoxydsalze 
und phosphorsaure Thonerde, dann £allt reines krystallisirtes Bicalciumphos
phat. Man unterbricht die Operation, bevor sich Schwefeleisen ausscheidet. 
Das gefallte sehr feine Phosphat wird in Filterpressen ausgepresst und be-
50 0 getrocknet. Es enthiilt 85 bis 90 Proc. assimilirbares Phosphat. Das 
Schwefelwasserstoffgas wird in Rassuen auf Schwefelsaure verarbeitet. Die 
vollkommene Verbrennung desselben ist nur mit Hilfe erhitzter Luft zu 
erzielen. 

Dass man als Phosphate auch Thomasschlacken benutzen kann, liegt 
auf der Hand. Auch dies verschafft dem LOMBARD'schen Verfahren eine ge
wisse Bedeutung, und wenn der Preis der dabei verwendeten Salzsaure nicht 
zu sehr ins Gewicht fallt, so ist demselben eine Zukunft nicht abzusprechen. 

Ueber die Zersetzung von Sodariickstand mittelst Kohlen
SaUl'e teilt W. J. KEMP im Journ. of the Soc. of Chern. Ind. 1885, 144 
Versuche mit. Dieselben ergaben, dass beim Durchleiten eines langsamen 
Stromes von Kohlensaure durch Sodariickstande ein Gas erhalten wird, welches 
96 Proc. Schwefelwasserstoff enthiilt. Die Sodariickstande waren bei den Ver
suchen in einer verdiinnten Losung von Natriumcarbonat aufgenommen, welches 
letztere als Kohlensaureiibertrager wirken und so die Austreibung des Schwefel
wasserstoffgases erleichtern soil. Wah rend des Durchleitens der Kohlensaure 
wird die Losung stark umgeriihrt; die Schnelligkeit, mit der die Riihrer 
gedreht werden, ist von wesentlichem Einfluss auf die Zusammensetzung 
des Schwefelwasserstoffgases. Ob dieser Process auch im grossen Anwendung 
finden wird, ist vorlaufig noch zu bezweifeln, so lauge eben keine billige 
technische Darstellung von reiner Kohlensaure bekannt ist. 

Soda als Nebenproduct. 
Del' Of en von ROECKNER *) zur Wiedergewinnung von Soda aus Laugen 

del' Holzstofffabrikation ist von LUTTEROTH (D. P. 30i24) verbessert. An der 
Oeffnung, welche bei dem im Hauptpatent beschriebenen Apparat die Ver-

'*) Techn.-chern. Jahrb. 4, S. 354. 

Bi e d e r rn ann, Jahrb. VII. 6 
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bindung zwischen dem Calcinirofen p und demKiihlofen 1 herstellt, ist eine 
Verschlussklappe angebracht zum Zwecke, die Heizgase nicht durch die von 
l aus eindringenden Gase zu staren, wahrend andererseits bei Oeffnen diesel' 

Fig. 36. 
Klappe eine directe Entleerung des abge
brannten (Calcinir-) Gutes in den Kiiblofen 1 
nicht behindert wird. Die Gase aus dem 
letzteren werden entweder friiher unter den 
Rost coder durch besondere Canale m direct 
in die Feuerung gefiihrt. 

An Stelle der einen Pfanne b sind 
deren mehrere etagenfiirmig iibereinander 
angeordnet und der Kessel a ist mit einem 
oberhalb des Feuergewalbes angebrachten 
Reservoir h durch Rohren f in Verbindung 
gebracht, um gleichzeitig eine Kiihlung des 
.Feuergewiilbes und eine rasche Erwarmung 
del' Laugen zu bewirken. 

Nach dem D. P. 27998 soll der Of en 
auch zur Wiedergewinnung von Strontian 

und Kali oder anderen Alkalien aus den Abflusswassern der Zuckerfabriken, 
Brenuereien etc. verwendet werden. 

Statistik. 

Production an Steinsalz in Deutschland im Jahre 1883. 

Staaten und Landesteile. I Menge in T~nnen I 
zu 1000 kg. Wert in Mark. 

I. Preuss en. I Provinz Sachsen . ...... 157782'827 811 341 
Uebriges Preussen ...... 50458'025 4,51193 

Zusammen Preuss en . __ J 2082408521 1262534 
II, Wiirttemberg ........ 101333'661 677 272 

III. Uebrige deutsche Staaten . 2G 826'361 160091 
Zusammerr Deutsches Reich .. I 336400'874 I 20898n 

Production von Abraumsalzen in Deutschland im Jahre 1883. 

a) Kainit ...... , ........ . 
b) andere Kalisalze ......... . 
c) Bittersalze (Kieserit - Glaubersalze etc.) 
d) Boracit .............. . 

I M~ngein Tonnen I Wert in Mark. 
zu 1000 kg. 

230071'090 
959291'792 

4850'200 
199'446 

3 109 690 
8541961 

4356:t 
107949 
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Erzeugung von Salzen aus wassriger Losung im Jahre 1883. 

Werke mit Pro- An Mineral· Die Production an den ge-
ductionim Laufe salz uud au- nannten Salzen betrug im 

Staaten des Jahres derern Roh- Laufe des J ahres 

iI:"" ~ I"'"""'~ 
material -

I ~§~ [oo§~ wurde zur Menge Wert 
und ~§ ~ aq~SS Autlosuug 

;; ...... ~ Ctr::s'Wo.. und als Ein- in (ohne Steuer) 

Landesteile. 
§' ct) ;" ~.§ ~~ wurf ver-
~ rn. t:!"d braucht in Tonnen in 
""~ p, =..,t::Iaq 
~N~ §9~q> Tonnen zu 1000 kg. Mark. 
Anzahl Anzahl zu 1000 kg - 1. Kochsalz (Chlornatrium). 

I. Preussen. I 
Provo Sachsen • . 6 

Hannover 10 
1 
1 

Westfalen 9 -
" Hessen -Nassau 3 
"Rheinland 2 
Uebriges Preuss en 2 I 

-
1 

-

Zusammen Preussen----- 32 3 
II. Bayern . . . . f) I -

III. Wiirttemberg . .'i -
IV. Baden. • . . . 2 2 
V. Hessen. . . . . 2 -
VI. Braunschweig. 2 -

VII. Elsass - Lothringen 7 -

17289'0 
3675'0 

-

283'0 
4110'0 
6570'0 

31 827'0 
83'4 

17499'0 
640'0 
-

-
-

112712'652 \ 
88312'449 
28032'450 

3700'960 
4 188'745 

11 934'850 
258882'106 

45558'760 
28707'3:15 
32517fi62 
15186']26 I 
7147"442 . 

42520'551 

2727 18 
208026 

82057 
10432 
6604 

54884 
634723 

7 
o 
5 
4 
6 
o 
o 
5 
1 
8 
8 
4 
3 

201850 
95456 
94481 
39320 
15724 
84319 

VIII. U e brige deutsche 
:3taaten ... 9 5 - 2300'0 38331'089 95830 

Zusammen Deutsciies-'I 
Reich ..... . 65 I 5 152449'41468851'06111261706~ 

2. GIaubersalz. 

--- ----- ---- - _._--

I. Preussen I I 
Provo Hannover . 2 4 4045'0 6 483'824 271 653 

Westfalen . 1 :! 2 Oli 1'0 2597'046 \ 125950 
" Rheinland. l:l I 773'0 11 834'189 914549 
Uebriges Preussen 2 I 4 14526'0 Itl6:!5'908 741551 

rr~s~~f:~s~~~~!~~~~--5~1---r:-1-2~-:~~::-13~::~.~-:: 1 2 ~:~ :~: 
Zusammen Deutschps 

Reich •..... ~6-----~~125 76~·;r~7~8-3·127 1--;468672 

Einnahme von Salz im deutschen Zollgebiet im Etatsjahre 1883/84. 

Netto-Ertrag der Abgaben Salzverwendung zu steuerfreien Zwecken 

I I in d. Laudwirtschaft in der Industrie 

an I an zusammen auf den zur I in Soda- und in anderen 
Salzsteuer I Salzzoll I Kopf Vieh- .. zur Glaubersalz- Industrie-

I 
fiitterung Dungung fabriken zweigen 

_10~.f( ~~~I_IO_O""~ __ .Jt~" __ 4;--_1_1_0_0~..I~I.!O()~_k_-g __ 1_0_0~_kg __ 1_0_~_k_g_ 

38737'7! 3488'2 i 42 22.'\'9 I 0'93 1100 730 I 3 538 169271 I 41410 

G* 
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Salzverbrauch im deutschen Zollgebiet fiir das Etatsjahr 1883/84. 

Absatz der deutscheu Salz· Salzverbrauch productionsstatten 
Einfuhr 

nach dem von zu zusammen im Auslandeu. fremdem Speisezwecken zu 
Zollo d. deutschen zu- Salz steuer-

gebiet Zoll- sammen . iiber- auf den freien Sp. 5 u- auf den 
ausschliissen haupt Kopf Zwecken 7 'J Kopf 

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen kg Tonnen Tonnen kg 
1 2 3 4 5 -6- --7---8-- -9-

6321931 144198 17763911 3678913538161 7"8 13149491668765114"7 

Salzgewinnung in Deutschland im Jahre 1883/84 nach den 

steueramtlichen Angaben. 

.. Gewonnene feste Salzproducte ") 
bD~ 

N ~~ 
~ rn", 

'".~ 

!~'E Viehsalz-'" ~ '" ,Q~ '0", leek-
~~ ~§ 

c ~ ..... steine, Zoll- und Steuer- Clrg ~ Anderes Zu-1l1l 

~·i : ~~ Krystall- Siede- Pfannen-
~~ Stein- stein und sammen 

Directivbezirke. ~.~ 
.... <D ~ salz salz andere 

~~ a~§ salz Sp.5-8 
~'" ~Z ~ feste 
" '" .51 Salz-~:c6 
mEl '" "'00 abfaM.e m ~ce 

~ Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen 
1 2 -3- -4- --5- --6-- --7-·--8-

9 

Pro Provo Posen · .. 1 1 - - 43 334120534 159 64027 

" " 
Sachs en .. 3 6 1 66205 75316 112917 1466 255904 

" " 
Hannover. - 12 1 - - 85138 7385 92523 

" " 
Westfalen. - 9 1 - - I 30725 481 31206 

Andere Preuss. Provo 1 3 4 - 80s1 14001 12 14821 
Zus. Preuss. Dir.-Bez. 5 31 7 66205 1194581263315 9503 458481 

Bayern .... · . 1 6 - 901 45674 809 47384 
Wiirttemberg · . 2 4 - 17 83641 28163 203 112024 
Baden •... - 3 1 - - 32743 354 33097 
Hessen ...• - 3 - - - 15911 - 15911 
Mecklenburg. - 1 - - - 1447 - 1447 
Thiiringen . . 1 6 - - 22759 39135 1427 63321 
Braunschweig - 2 - - - 7220 122 7342 
Anhalt .••. 1 - - 28 307581 - - 30786 
Elsass-Lothringen . - 7 - - - 45204 - 45204 

'J Die Zahl in Spalte 8 stimmt mit den entsprechenden Summen in SpaIte 1 und 4 
deshalb uicht genau iiberein, weil das zu steuerfreien Zwecken verwendete Salz (SpaIte 7) 
nicht schon nach der Zeit des Absatzes an den Productionsstatten (SpaIte 1), sondern 
erst nach der Zeit der Denaturirung dem Verbrauch des betreffenden Jahres zugerechnet ist. 

"J Die Summen der hier nachgewicsenen Salzgewinnung stimmen mit dem Ergeb
nis dcr Bergwerks- und Salinenproductions-Uebersicht nicht iiberein, wei! das Einwurfsalz 
von den Steuerbeh5rden nur beim Siedesalz in Rechnung gebraeht wird, teilweis aueh die 
Zeitraume der Aufstellung versehieden sind. 
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Eill- und Ausfuhr von Soda. 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr Ausfuhr 

vom I vom vom 1. Julf Waarengattung ,1. Januar vom 1. Jull 1. Januar bis Eude . 1884 bis Bude 1884 
December bls. Eude December bis Eude 

1884. I J UUl 1885 •. 1884. Juui 1885. 

an Soda, calcinirter. . . . .. 37645 

I 

28333 110823 

I 

116217 

" 
Soda, roher auch krystalli -' 
sirter ............. 66766 73295 46391 49732 

XII. Kaliumverbindungen und verschiedene 
AlkalisaIze. 

1. Stassfnrter SalZe nnd Potascbe. 
Wie bei Vienenburg, so habe,n auch die Bohrversuche ani{RuYbei 

Dingelstedt nach Chern. Ztg. 8, 1326 das Vorhandensein von Abraum
salzen ergeben. Bei etwa 495 m stiess man zunachst auf jiingeres Steinsalz, 
dannfolgte Anhydrit und Salzthon, danu stiess man auf Abraumsalze, die 
bei einer zweiten Bohrung schon bei 300 m auftraten und eine Machtigkeit 
von 40 m haben soil en. 

A. FRANK sprach auf der Naturforscher-Versammlung in 'Magdeburg 
iiber die Entwickelurig und die Ziele der Stassfurter Kali-Industrie. 
F. errichtete vor 23 Jahren die ersteFabrik zur Verarbeitung der Kalisalze. 
Ihm folgten bald andere Techniker, unter denen namentlich 'R. GRUNEBERG 
und 'Jo8~F TORNSEND Bedeutendes geleistet h~en. Bis Ende 1861 wurden 
in der einzigen Fabrik 6200 Ctr. Rohsalze verarbeitet. 1m folgenden Jahre 
schon stieg die Verarbeitung auf 408 000 Centner in 4 Fabriken. 1m 
Jahre 1882 wurden iiber 20 000 000 Centner Carnallitsalze verarbeitet, 
wahrend auch die Fiirderung und Verarbeitung des Kainits und des Stein
salzes eine starke Zunahme zeigt. In den letzten Jahren hat neb en der Dar
stellung des Chlorkaliums aus Carnallits auch die von Kaliumsulfat und 
'Kalium':~bgnesiumsulfat, sowol aus Kainit, als auch aus Chlorkalium und 
Kieserit, bedeutend zugenommen; indessen leidet diese Fabrikation durch 
den Preis des monopolisirten Kainits und dadurch, dass die bei Verarbeitung 
von Chlorkalium auf Sulfat als Nebenproduct gewonnene Salzsaure augen
blicklich hoch im Preise steht. F. weist fiir die Gewinnung von Kalium
siilfat' auf den bisher nicht verwerteten, in machtigen Lagern vorkomm~nden 
PolyIialit (K2 S04+MgS04+CaS04 +2R2 0) hin. Die Verwendungder 
Kalis'alze alsDiingemittel hat sich iiber die ganze Welt verbreitet. Von 
grosster Wichtigkeit ist die Verwendung der Nebenproducte, neben dem 
Steinsalz zumal des wie dieses als Liiseriickstand bleibenden Kieserits. -i\.ls 
biliigstes schwefelsaures Salz kann derselbe noch viele Verwendungen finden. 
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Noch wichtiger ist die Benutzung des in einer :Menge von etwa 4 Mill. Ctr. 
sich ergebenden Chlormagnesiums. Die Verarbeitung desselben auf ~fagnesia 
fiir feuerfeste Steine hat bislang nur geringen Erfolg gehabt; auch wird 
dadurch fiir die Nachbarschaft Stassfurts wenig gewonnen, da fiir Chlormag· 
nesium nur Chlorcalcium eingetauscht wird. Grosse Beachtung verdient das 
6hlormagnesium dagegen als Salzsaureersatz, sowie als Salzsaure· und Chlor
quelle. Die Chlorkalkproduetion Englands (etwa 140000 t jahrlich) liesse 
sich vollig dureh das Chlor des Stassfurter Chlormagnesiums herstellen. Riel' 
ist auf die Verfahren von SOLVAY, PESCHINEY und TORNSEND hinzuweisen. 
FRANK hat versucht, das Chlormagnesium zur Extraction des freien Kalkes 
aus basischen Converterschlacken zu verwenden. Jedenfalls ist hier noch ein 
weites Gebiet fiir die Thatigkeit des Chemikers. 

TrennungUlid Bestimmung von Kali in kauflichen Diinge_ 
mitteln. (Methode, welehe von der Association of official agricultural Chemists 
fiir die Saison 1884/85 angenommen ist.) 10 g des Diingemittels werden 
mit 5 cbem starker Salzsaure und 300-400 cbcm Wasser in 10 Minuten ge
kocht, worauf die Losung gekiihlt, dann ohne Filtration zu 1000 chcm auf
gefiillt und naeh dem Mischen dur«h ein troeknes Filter filtrirt wird. Ein 
aliquoter Teil des Filtrats, der 0'5 oder 1 g entsprieht, wird, wenn notig, 
auf 150 cbcm verdiinnt, zum Sieden erhitzt und dann zum Ausfallen der 
Schwefelsaure mit einem geringen Ueberschusse von Chlorbarium versetzt. 
Ohne zu filtriren giebt man einen Ueberschuss von Bariumhydroxyd hinzu 
und erhitzt zum Sieden. Dann wird filtrirt und gewaschen, zunachst durch 
Decantation, bis das Waschwasser frei von Chloriden ist. Nachdem das 
Filtrat nahe bis zum Sieden erhitzt ist, werden die Bariumsalze mit Ammo
niumcarbonat und etwas Ammoniak gefallt, worauf filtrirt und ausgewaschen 
wird. Das Filtrat und die W.nschwasser werden zur Trockne verdampft und 
unter Rotglut erhitzt, bis die Ammoniumsalze ausgetrieben und die organische 
Substanz moglichst oxydirt wird. Der aus den Chloriden von Kalium und 
Natrium mit etwas Kohle' und vielleicht ein wenig Bariumsalz bestehende 
Riickstand wird 'mit .heissem Wasser behandelt, worauf, nachdem man wenige 
Tropfen Ammoniumcarbonat zufiigte, filtrirt und ausgewaschen wird. Die 
Losung wird wieder zur Trockne gedampft und schwach gegliiht. 

Der Riickstand wird in Wasser geliist und mit Platinchloridlosung so 
reichlich versetzt, dass nach Bildung der Doppelchloride noch freies Pt Cl'" 
vorhanden ist; dann wird bei oder unterhalb 100 0 verdampft, bis die Masse 
beim Erkalten fest wird. Man giebt dann zur erkalteten ~Iasse 10-20 cbcm 
starken Alkohol (80- bis 95-proc.) und riihrt mit einem Glasstabe urn. Nach 
5-10 Minuten langem Stehen giesst man die iiberstehende Fliissigkeit, die 
eine rotliche Farbung haben muss, auf ein :Filter, versetzt das Gemisch del' 
Doppelchloride mit mehr Alkohol und riihrt urn. Man wascht dann mit 
Alkohol durch Decantation, bis die Fliissigkeit vollig farblos ist. Der Nieder~ 
schlag wird mittelst einer Alkohol enthaltenden Spritzflasche auf das Filter 
gebracht, dann bei 100 0 getrocknet und gewogen. Hierauf wird das Sail. 
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auf dem Filter mit heissem Wasser geliist und das Filter getrocknet und 
wieder gewogen mit dem etwa noch vorhandenen Platin und anderen Un
reinigkeiten. Der Kaligehalt ist das Product aus dem Gewichte des Doppel
chlorides und der Zahl 0·19308, und der §Cehalt an Ohlorkalium gleich dem 
Producte aus dem Gewichte des Doppelchlorids und der Zahl 0·3056, wobei 
folgende Atomgewichte zu Grunde gelegt sind: Pt = 197·18, K = 39·13, 
01 = 35·46, 0 = 16·00. (Ohern. News [1885J 61, 29; Ohern. Z. 1885, 432.) 

Nach SCHWARZ (Ding!. po!. Journ. 219, 353) wird Schoenit durch 
Gluhen mit Kohle in Kaliumsulfat und Magnesia zerlegt: 

2K2Mg(S04)2 + 0 = 2K2 S04 + 2MgO + 2S02 + 002• 

Nach dem D. P. 31148 der VEREINIGTEN OHEMISCHEN FABRIKEN, ACTIEN
GESELLSCHAFT in Leopoldshall wird bei diesem Verfahren der Schoenit zu
nachst in offen en mit Siebbiiden versehenen Gefassen mit Dampf behandelt, 
der unter dem Siebboden eintritt. Infolge von Wasseraustritt zerflillt der 
Schoenit dabei in ein sehr feines Krystallpulver. Dies Pulver kann nun 
sehr innig mit der Kohle gemischt werden. Man nimmt von dieser nur 
etwa 2 Pro c., d. h. eine zur Reduction der Schwefelsaure des ~Iagnesium
sulfats nicht ausreichende Menge. Die Kohle dient nur zur Einleitung der 
Reduction, die in dem reducirenden Feuer eines kreisrunden, mit Ruhrwerk 
versehenen Ofens vollendet wird. Auf diese Weise wird die Bildung von 
Schwefelkalium vermieden. 

Um das Steinsalz au:; dem Kaini t auszuscheiden, kocht LOEFASS in 
Stassfurt (D. P. 29223 vom 8. Januar 1884) rohen Kainit mit so wenig 
Kainitliisung in offenen mit Siebboden versehenen Gefiissen, dass der Kainit 
dabei zu Pulver zerfallt, durch das Sieb fallt und sich auf dem Boden des 
Gefiisses ansammelt. 

VORSTER & GRiiNEBERG in Kalk haben ihr Verfahren zur Darstellung 
des Schoenits aus Kainit*) weiter ausgearbeitet. (D. P. 28772 vom 
16. Februar 1884.) Das wahrend des Eindampfens der Kainit- bezw. Schoenit
mutterlaugen oder iihnlich zusammengesetzter Laugen bis zur Oarnallitbildung 
(34 bis 38° B) ausgeschiedene, aus Ohlornatrium, Ohlorcalcium, Kalium
magnesiumsulfat und Magnesiumsulfat bestehende Salzgemisch wird in einem 
mit Ruhrwerk versehenen Gefass mit heisser Kainitmutterlauge, event. iihn
lich zusammengesetzter Laugen behandelt. Beim Erkalten der erhaltenen 
Liisung krystallisirt Kaliummagnesiumsulfat aus. 

FANNIE BROWN in London hat folgendes Verfahren zur Fabrikation von 
Kali umcar bona t und Bicarb ona t, von Soda und von N atri um
bicarbonat patentirt. (Eng!. P.l1007, 11008 u. 11009 vom 6. August 1884.) 
Kaliumnitrat wird mit Kohlenstaub oder dergl. innig gemischt. Das Gemisch 
wird in Stucke stark zusammengepresst, urn das Volumen zu verringern und 
die Geschwindigkeit der Verbrennung zu vermindern. Die Masse wird in 
geeigneten Apparaten verbrannt, die Asche wird ausgewaschen, und die 

*J Techn.-chem. Jahrb . .. , S. 63. 
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Losung wird zur Krystallisation eingedampft oder mit der durch die Ver
besserung des Salpeter-Kohlegemisches erhaltenen Kohlensaure zur Bildung 
von Bicarbonat behandelt. Nach dem Eng!. P. 11008 wird Natronsalpeter 
und Kohle wie vorhin behandelt. Hierbei entwickelt sich Kohlenoxyd, 
dessen Verbrennungswarme zum Eindampfen der Laugen benutzt wird. Nach 
dem dritten Patent wird die durch Verbrennung des Kohlenoxyds gebildete 
Kohlensaure dazu benutzt, urn Soda in Natriumbicarbonat umzuwandeln. 

2. Verschiedene Alkalisalze. 
Es ist wiederum iiber eine Anzahl Verfahren zu berichten, welche 

eine . billige Darstellung des K a I i u m c h rom a t s und die Einfiihrung des 
Natriumchromats in die Technik erstreben. 

POTTER und HIGGIN in Bolton (Eng!. P. 5552 vom 27. Marz 1884) 
haben ihr Verfahren zur Fabrikation von Nat ri u m b i c h rom a t *)verbessert 
Die dabei erhaltenen Sulfat- und Kochsalz-Krystalle, welche aus der Chromat
losung herausgesoggt worden sind, werden mit kalter Salzsaure gewaschEm. 
Die mit Chromat vermischte Saure dient dazu, urn die Chromatliisung zu 
,. bichromatisiren. " 

W. J. DONALD in Glasgow (Eng!. P. 6731 vom 13. Marz 1884) setzt 
dasNatriumchromat in Amm oni umchroma t und -bichrollat urn. EineLiisung 
von Natriumchromat wird mit Salmiak versetzt. Beim Eindampfen scheidet 
sich Chlornatrium aus. Das Chromat wird durch Saurezusatz in Bichromat 
verwandelt und zur Trockne verdampft. 

Bei dem gewiihnlichen Verfahren zur Fabrikation von Kali umchroma t, 
nach welchem Chromerz mit Kalk und Potasche oder Soda gegliiht tmd 'die 
resultirende ~f asse ausgelaugt wird, bleibt ein grosser Teil Chromsaure in 
complexer unliislicher Verbindung mit Eisenoxyd, Thonerde und Kalk zuriick. 
Auch diesel' Teil solI nun nach S. PITT in Sutton (Eng!. P. 4102 vom 
·28. Februar 1884)geliist werden, wenn man bei del' Auslaugung AlkaIi
carbonat zusetztund dann· Kohlensaure durch die Fliissigkeit leitet.Es 
muss etwas mehr Kalicarbonat (etwa 5 Proc. mehr) zugesetzt werden, als 
der Menge der unliislichen Chromsaure entspricht. 

DONALD in Glasgow. 'Fabrikation von Chromaten und Bi
chromaten. (Eng!. P. 4811 und 5948 vom 13. Marz IBM.) Beim Glii'hen 
des Chromerzes wird die Potasche durch Aetznatron, Natriumsulfat oder 
'carbonat ersetzt. Die ausgelaugte Fliissigkeit, welche Natriumsulfat und 
-chromat enthiilt, wird mit Barium- oder Calciumchlorid versetzt. 'Aus dein 
·Filtratwird das Chlornatrium durch J<~indampfen ausgeschieden.Man· kahn 
·vorher geniigend Schwefelsaure zersetzen, um das Chromat in Biehromat 'zu 
·verwandeln. 

Nach dem Eng!. P. 5948 desselbenErfinders wird das fast reine Natrium
chromat mit der aquivalenten Menge kaustischem Kalk gefallt.Das Oalciu'in-

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 103; D. P. 26944. 
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chromat wird durch Filterpressen von der Aetznatronlauge getrennt. Durch 
Behandeln mit Schwefelsaure wird das Calciumchromat in Bichromat ver
wandelt; die von dem Gyps getrennte Losung liefert beim Eindampfen eine 
reine Krystallisation. 

S. C. GORMAN in Ayr. Fabrikation von Natriumbichromat. 
(Eng!. P. 4195 vom 1. Marz 1884.) Ein Gemisch von 250 TIn. Chromeisen
erz, 150 TIn. Kochsalz und 240 TIn. Calciumhydrat wird bei Gegenwart 
von iiberhitztem Dampf auf 550 bis 850 0 erhitzt. Die entwickelte Salzsaure 
wird condensirt; das chromsaure Natrium wird in Wasser geliist, die Lasung 
eingedampft und mit so viel Schwefelsaure versetzt, dass sich Bichromat 
bilden kann. Beim Abkiihlen krystaIlisiren Natriumsulfat und -chlorid aus. 
Die Lasung des Natriumbichromats wird unter Anwendung heisser Luft 
weiter eingedampft und noch fliissig in metallische Gefasse geschafft. 

TH. CARLISLE und J. PARK in Millburn bei Glasgow. Fabrikation von 
N a tri urn bichroma t. (Eng!. P. 3392 vom 16. Februar 1884.) Um nicht
zerfliessliche wasserfreie Krystalle zu erhalten, wird die in irgend einer 
Weise gewonnene Losung concentrirt, bis das gewasserte Salz in seinem 
KrystalIisationswasser schmilzt. Dann wird die ~fasse in ein Gefass gebracht, 
welches von einem Dampfmantel umgeben und mit einer Riihrvorrichtung 
verse hen ist. Dies Gefass wird bis auf 200 0 erhitzt, bis das Salz sein 
Wasser voIlig verloren hat. 

S. GILCHRIST THOMAS hat folgende Verfahren zur Fa b ri kat ion von 
Chromverbindungen (Eng!. P. 5130 vom 19. !Iarz 1884) angegeben. 
Das Chromeisenerz wird zunachst in einem Hochofen erhitzt, wobei ein 
Ueberschuss von Coks oder Holzkohle und ein sehr heisser Wind verwendet 
wird. Das resultirende Roheisen enthalt nahezu alles Chrom in Verbindung 
mit Eisen und Kohlenstoff. Dieses Roheisen kommt dann in einen Bessemer
COllvertor oder einen Gasofen mit basischer oder neutraler Ausfiitterung, wie 
Kalk, Magnesia oder Chromeisenerz. In den Convertor wird eine Menge 
Kalk oder Alkalichlorid oder Alkalicarbonat oder -hydrat eingefiihrt, welche 
mehr als hinreichend ist, urn sowahl mit dem bei der Oxydation gebildeten 
Chromoxyd, als auch mit der aus dem Roheisen stammenden Kieselsaure 
und Phosphorsaure sich zu verbinden. Die Schlacke besteht wesentlich aus 
Alkali- oder Calciumchromat. Nach der Auslaugung derselben mit Wasser 
wird die Lasung in bekannter Weise behandelt. 

Von demselben, zu friih verstorbenen Erfinder riihrt folgendes Ver
fahren zur Darstellung von Alkalisilicaten, Alkalicarbanaten, 
Salzsaure und Chlor her. (D. P. 30209 vom 22. Juni 1884.) In einen 
erhitzten Convertor wird eine gewisse Menge Chlornatrium oder ChlorkaJium 
in Form von starkgepressten Blacken oder Cylindern, welchetn Eisen- oder 
Manganox1d oder Magnesia oder Kalk und Chlorcalcium als Bindemittel zuge
geben ist, eingebracht. Urn eine zu schnelle Vetfliichtigung der Chloride zu 
verhindern, kannen dieselben auch mit einer Gusseisenplatte bedeckt werden. 
Hierauf wird geschmolzenes siliciumreiches (am best en iiber 4 Proc. Silicium 
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enthaltendes) und miiglichst kohlenstoffarmes Roheisen eingelassen und durch 
Diisen heisse Luft und auch mindestens 300 0 erhitzter Dampf eingeblasen. 
Mit Hilfe dieser Geblase wird auch noch der Rest der Chloride in den 
Convertor einge~iihrt. Bei Beendigung des Processes, welche an dem leb
haften Verbrennen des Kohlenstoffes mit Hilfe des Spectroskopes erkannt 
wird, findet sich das Alkalisilicat mit etwas Eisenoxyd vermischt in der ab
gelassenen Schlacke. Aus dieser kann dasselbe entweder durch Auslaugen 
als solches gewonnen oder es kann auf Carbonat verarbeitet werden. 

Bei der Fabrikation von Alkaliphosphaten und -silicaten aus Alkali
chloriden oder -carbonaten mittelst geschmolzenen phosphor- oder silicium
reichen Eisens auf einem basischen oder neutralen Herde wird nach 
S. GILCHRIST THOMAS (Eng!. P. 4268 vom 28. November 1884) die Reaction 
beschleunigt und eine Verfliichtigung vermieden, wenn das Chlorid odeT 
Carbonat mit :Magnesia, Kalk, Eisenoxyd oder Manganoxyd gemischt und das 
Gemisch zu Ziegeln gepresst oder geschmolzen wird. 

HEINRICH PROPFE in Hildesheim. Verfahren zur Gewinnung von Tee r
producten und Alkali durch Destillation von ~Ielasseentzuckerungs
laugen mit Steinkohlenteer oder Steinkohlenteeriilen. (D P. 
28838 vom 17. Marz 1884.) Die bei der Melasseentzuckerung sich ergebenden 
Laugen werden mit zerkleinertem Torf versetzt und dann mit Steinkohlen
teer oder Steinkohlenteeriil gelllischt, bis das Ganze ein homogenes Gemenge 
ergiebt. Dieses wird in thiinemen oder. eisemen Retorten oder auch in guss
eisemen Kesseln destillirt. Am Schluss derDestilIation wird durch ein in 
den Destillationsapparat gefiihrtes Rohr zum Uebertreiben Dampf eingelassen. 
Der Riickstand ist ein poriiser Coks, welcher die Alkalisalze durch Auslaugen 
hergiebt. Sollen statt kohlensaurer Alkalien kaustische Alkalien gewonnen 
werden, so wird der Masse von vomherein Calciumhydroxyd zugesetzt. 

Nach dem D P. 30193 von PROPFE werden die :!Ielasseentzuckerungs
laugen zur Darstellung von Wasserglas benutzt. Die Laugen werden in 
kalkfreiem Zustande, worin sie sehr verdiinnt sind, mit zerkleinertem Torf 
versetzt und mit Sand vermischt, als feuchte Masse in den Schmelzofen ge
bracht und verschmolzen. 1st die Lauge concentrirt, 'so ist die Anwendung 
von Torf nicht niitig. Die in der Lauge enthaltenen Kohlenstoffverbindungen 
werden dadurch oxydirt, dass ein verhiiltnissmassiges Quantum schwefel
saures, doppeltschwefelsaures oder salpetersaures Alkali der Mischung zuge
setzt wird. 

J. WILSON in Berwick stellt Kaliumchlorat nach dem Engl.P.5975 
vom 5. April 1884 folgendermaassen her. Ein Gemisch von Chlorkalium und 
Magnesia in Wasser fliesst durch eine Reihe von Gefassen, in welchen eine 
systematische Sattigung mit Chlor stattfindet. Bei der VerdaIllPfung. der 
Liisung krystallisirt Kaliumchlorat aus; die Chlormagnesiummutterlauge wird 
weiter eingedampft und der Riickstand im Muffelofen gegliiht, wobei Chlor, 
Salzsaure und Magnesia erhalten werden. 
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E. A. :MEBUS in New-York hat folgende Verfahren zur Darstellung 
arsensaurer Salze unter gleichzeitiger Gewinnung von Salpe
tersaure angegeben. (D. P. 31149.) An Stelle der bisherigen Methode 
des Calcinirens eines Gemenges von Arsenik, Salpeter und Soda oder der 
Oxydation des Arseniks mit Salpetersaure und Neutralisation der Arsensaure 
mit Soda verfahrt man folgendermaassen: Eine Ilfischung von Salpeter und 
Arsenik wird mit Arsensaureliisung iibergossen, worauf Dampf eingeleitet 
wird. Die entweichenden salpetrigen Dampfe werden durch Luft und Wasser 
zu Salpetersaure oxydirt, welche entweder fiir sich besonders aufgesammelt 
werden kann oder zweckmassiger aus den hoher gelegenen Condensatoren in 
den Entwickelungsapparat zuriickfliesst und neue lI'Iengen von Arsenik oxy
dirt, bis endlich durch Verlust von Salpetersaure der Process zum Stillstand 
kommt. Anstatt zu der ~Iischung von Salpeter und Arsenik Arsensaurelii
sung fliessen zu lassen, kann man zu einer .Mischung von Arsenik und Ar
sensaure eine Liisung von Salpeter geben; auch kann man behufs Einlei
tung des Processes statt Arsensaure Schwefelsaure anwenden, deren Menge 
nur zur Zersetzung eines kleinen Bruchteiles vom Salpeter zu geniigen braucht. 

Ueber die bisher weniger bekannten Polythioverbindungen des 
N a tri ums berichtet H. BiiTGER in Liebig's Ann. 223, 235 und giebt Dar
stellungsmethoden des Mono-, Di-, Tri-, Tetra- und Pentasulfids. Alle diese 
Sulfide krystalliren mit verschiedenem Wassergehalt in verschieden gefarbten 
Krystallen; so ist das Disulfid mit 5 aq. schwefelgelb, das Trisulfid mit 
3 aq. dunkelgoldgelb, Tetra- und Peutasulfid beide mit 8 aq. und ersteref! 
in orangeroten Krystallen. ' 

S. lI'IARAssE in Berlin stellt Rhodanverbindungen aus Gasreini
gungsmassen her (D. P. 28137 vom 23. November 1883). Die aufge'
brauchte Gasreinigungsmasse wird nach dem Auslaugen der loslichen Am
moniaksalze mit iiberschiissigem Kalk und Wasser in einem geschlosseneit 
Gefass auf iiber 100· C. erhitzt. Es bildet sich als Endproduct Rhodancal
cium und Schwefeleisen. Durch Auslaugen gewinnt man eine Rhodancalcium
liisung, welche in andere Rhodansalze iibergefiihrt wird. 

Das Verfahren von DE VIGNE in London zur Darstellung von Eisen_~ 
cyaniir- Verbindungen aus Ofengasen*) ist auch in Deutschland patentirt 
worden (D. P. 27297). Cyan- und Cyanwasserstoffhaltige Gase werden durch 
ein Gemisch von Eisenfeilspanen und Natriumcarbonat geleitet; am besten 
eignen sicll dazu die bei der Bearbeitung von grauen Gusseisen erhaltenen 
Spane, welche stark mit Kohle, Schwefel, Phosphor und Selen verunreinigt 
sind. Spane von reineren Eisenarten werden vorher mit 1-5 Proc. SchwefeI, 
Phosphor oder Selen vermischt. An Stelle der Eisenfeile kiinnen auch Schwe
feleisen, Eisenoxydul oder Eisenoxydulsalz angewandt werden. Die durch 
Auswaschen mit heissem Wasser aus der erschiipften Mischung erhaltene 
Liisung giebt beim Verdampfen Krystalle von Natriumeisencyaniir . 

• ) Techn.-chem. J ahrb. 6, S. 108. 
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Statistik. 
Production an Kali- und Magnesiasalzen in Deutschland 

im Jahre 1883. 

Zahl der Werke, Zur Auflo- Die Production betrug 1m 
Staaten welche das Pro- sung und Lanfe des J ahres 1883 

duct darstellen als Einwurf 
und wurde ver- Menge Tonnen [ Wert 

als I als braucht in 
Landesteile. Haupt- Neben- Tonnen zu zu in 

product. product. 1000· kg 1000 kg Mark 

1. Chlorkalium. 

I. Preussen 1 
[ 

Provo Sachs en . . . . 12 1554625'0179216'158[10460090 

" 
Hannover ... 2 41'0 41'025 6652 

Zusammen Preuss en 1 12 

1 

2 1554666'0 I 79257'183110466742 
II. Anhalt ........ 11 439609'1 68238'807 9 198959 

Zusammen Deutsches , 
Reich ...... 23 I 2 1994275'11147495'9901 19665701 

2. Chlormagnesium. 
I. Preussen . . . . . . . I 

1 
2 I ~'Ol 2 11 9'3331 72074 

II. Anhalt ........ 4 17 139'700 220099 
Zusammen Deutsches I 

Reich ...... I 6 I 7'01 19259'0331 292173 

S. Schwefelsaures Kali. 
Deutsches Reich , .. I 3 1 5 1 9502'01 16201.2901 2799266 

4. Schwefelsaure Kalimagnesia • 
Deutsches Reich . 1 - 1 5 1 22 319'31 13037'252 1 6~6 640 

5. Schwefelsattre Magnesia • 
Deutsches Reich . 1 - 1 12 1 2187'51 19590'7931 127621 

Ein- und Ausfuhr von Potasche und Salpeter. 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die .... 
Einfuhr J Ausfuhr 

vom vom 1. Jull vom vom l:Juli 
Waarenga ttung 1. Januar 1884 1. Januar 1884 bis Ende bis Ende 

December bis Ende December bis Ende 
1885. Juni 1885.' 1884. Joni 1885. 

an Potasche ......... 22993 22607 '83474 90698 
" . Chilisalpeter ....... 2006475 1792049'· 95'99 185l'5 

" 
anderem Salpeter, roh und 
gereinigt .......•.. 28871 18569 68397 54895 
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XIII. Ammoniak. 

EUSTACE CAREY und FERD.HuRTER in Widnes erreichen nach demD.P. 30198 
vom 26. April 1884 die Darstellung von Ammoniak aus schwefelsaurem 
Ammoniak mit gleichzeitiger Verwertung der darin enthaltenen Schwefel
saure in folgender Weise. Ein Aequ. Ammoniumsulfat wird mit 1 Aequ. Na
triumsulfat trocken oder in Lasung innig mit einander gemischt. Das Salz
gemisch wird auf 350-370° erhitzt. Das Ammoniumsulfat wird dann zersetzt. 
Die Schwefelsaure bildet mit dem Natriumsulfat Bisulfat, wahrend das Am
moniak entweicht. Die Reaction geht in einer Atmosphare von Wasserdampf 
leicht von statten. Das zuriickbleibende Bisulfat wird mit Kochsalz erhitzt, 
um neutrales und Sulfat und Salzsaure zu gewinnen, oder es wird zur Dar
stellung von Schwefelsaureanhydrit benutzt. Aus dem neutralen Natriumsulfat 
und dem Ammoniak kannen unter Mitwirkung von Kohlensaure Soda und 
Ammoniumsulfat gewonnen werden. 

LUDw. MOND in Northwich gewinnt Ammoniumsulfat und Salz
saure nach dem D. P. 28063 vom 7. November 1883, indem Chlorammonium 
mit soviel Schwefelsaure erwarmt wird, dass neben Salzsaure Ammonium
bisulfat entsteht. Dasselbe wird nach dem Erkalten grob zerkleinert und in 
einer Reihe von Kammern systematisch mit ammoniakalischen Gasen be
handelt, so dass das neutrale Sulfat sich bildet. (V gJ. S. 59.) 

ALFR. FELDMANN in Bremen stellt nach D. P. 31237 vom 28. August 1884 
hochconcentrirten S a I m i ak g e i s t dar, indem die rohe ammoniakalischeFliissig
keit nach der Kaustificirung mit Kalk nicht ohne weiteres bei Gegenwart 
des Kalkschlammes der Destillation unterworfen wird, sondern erst, nachdem 
dieser mit Hilfe von Filterpressen oder Centrifugen abgeschieden worden 
ist. Die Destillation geht dann leichter von statten und kann in einem 
continuirlich wirkenden Colonnenapparat ausgefiihrt werden. 

Nach einem Verfahren von TH. HESKIN in London zur Darstellung von 
Ammoniumchlorid (Eng!. P. 2491 vom 31. Januar 1884) soli Natrium
b 0 rat durch Schwefelwasserstoff unter Druck zersetzt werden. Die dabei 
sich ausscheidende Borsaure wird in starker Ammoniakfliissigkeit gelOst, und 
das Ammoniumborat soll sich mit Kochsalz umsetzen, wobei Salmiak ge
wonnen und Natriumborat regenerirt wird. 

LEON Qu. BRIN und A. BRIN in Paris verwerten den Stickstoff der 
Luft zur Fabrikation von Ammoniak. (Eng!. P. 3089 vom 21. Juni 1883.) 
Wenn ein Luftstrom iiber "Barytcoks" geleitet wird, • so bildet sich Cyan
barium und Kohlenoxyd, ersterer Korper allerdings in sehr veranderlichen 
und beschrankten Verhaltnissen. Diese Production wird aber nach folgendem 
Verfahren, das mit einem friiheren Patent .der Erfinder (Eng!. P. 1416 vom 
Jahre 1880, auch D. P. 15298) *) combinirt ist, vollstandig gemacht. Es sind 

*) Techn.· chern. J ahrb. 4, S. 139. 
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zwei Systeme von Retorten angeordnet. 1m einen enthalten dieselben Baryt. 
Hier wird bei einer Temperatur von etwa 600 a der Sauerstoff der hinein
geleiteten Luft unter Bildung von Bariumsuperoxyd zuriiekgehalten.. Der 
zuriiekbleibende reine Stiekstoff wird mittelst einer Saugpumpe in das zweite 
Retortensystem gesehafft und hier bei 800 0 mit Barytcoks in Beriihrung 
gebracht. Die Barytcoks wird aus gleichen Teilen kaustischem Baryt (oder 
Bariumcarbonat) und Holzkohlenpulver hergesteUt, welche ~rasse mit Teer 
agglomerirt wird. Der Baryt wird auf diese Weise voUstandig in Cyan
barium umgewandelt, welches durch Einfiihrung von Wasserdampf bei 300 0 

in Ammoniak, Kohleusaure und Baryt zersetzt wird. Die Barytcoks-Retorten 
werden mit Generatorgas geheizt, und die iiberschiissige Warme der Feuer
gase dient sodann zur Heizung der Baryt-Retorten. 

A. MAC DOUGALL in Penrith verbindet die Fabrikation von Ammoniak
sal zen mit der Reinigung von Leu e h t gas in folgender Weise. (Eng!. P. 
15496 vom 25. November 1884.) Die aus einem Rostofen kommende 
Sehweflige Saure wird durch Ammoniakfliissigkeit gepresst. Dureh die Warme, 
welche die Gase mitfiihren, wird die Losung stark eoncentrirt. Das aus
krystallisirende schwefligsaure Ammoniak wird an der Luft zu Sulfat oxydirt. 
Die Losung von saurem schwefligsaurem Ammoniak wird zur Reinigung 
von Leuehtgas benutzt. Dabei wird Ammoniak absorbirt, die Schwefel
verbindungen werden zersetzt, und es wird Schwefel ausgeschieden, welcher 
in dem Rostofen als QueUe fiir Schweflige Saure benutzt wird. 

Urn Gasgemengen, welche Producte der Industrie, z. B. der Leucht
gasfabrikation, sind, das mitgefiihrte Ammoniak zu entziehen und auf 

Fig. 37. miiglichst billige Weise nutzbar 
zu machen, hat HANS WELLSTEIN 
in Bamberg einen Apparat eon
struirt. (D.P. 28762; Fig. 37.) 
Das durch Rohr .A in den Cylin
der C eintretende ammoniakhal
tige Gasgemenge wird in dem
selben mit der aus Oeffnung 0 
ausspritzenden Schwefelsaure innig 
vermischt. Sobald auf dem Boden 
des Cylinders C geniigend 'Fliis
sigkeit angesammelt ist, offnet 
sich Ventil E und die Fliissigkeit 
fliesst in das Druckgefass P, wel
ches von aussen durch abziehende 

Feuergase geheizt wird. So bald hier die Fliissigkeit ins Kochen gera.th, wird 
sie dureh eigenen Dampfdruek, nachdem sich Ventil E geschlossen, dureh 
Rohr G nach einem hoher gelegenen Sammelgefass gedriickt, von wo aus sie 
nach Bedarf wieder in den Cylinder C geleitet wird. Durch Anbringung zweier 
hoher gelegener Sammelbassins ist ein continuirlicher Betrieb ermiiglicht. 
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JAMES DUNCAN in Benmore, Grafschaft Argyll, hat einen Apparat zur 
Behandlung von Sielwassern und anderen ammoniakhaltigen Fliis
sigkeiten construirt. (D. P. 27148 yom 9. August 1883.) Derselbe be
steht aus einer Anzahl von Entwickelungsgefassen, welche mit Ueberleitungs
rohren fiir den Dampf und Ueberlaufrohren fiir die ammoniakalische Fliissig
keit versehen sind. Der Dampf stromt in entgegengesetzter Richtung wie 
die Feuchtigkeit durch die Apparate. Die Ueberleitungsrohre fiir die Fliissig
keit sind in immer tiefer liegendem Niveau angebracht, wahrend die Aus
Iassiiffnungen der Dampfiiberleitungsrohre ein immer hiiheres Niveau ein
nehmen, urn den aus dem Eintauchen der Dampfeinleitungs- bezw. Ueber
fiihrungsrohre in die Fliissigkeit resultirenden Dampfdruck zu iiberwinden: 

Nach dem D. P. 21'436 benutzt DUNCAN fiir die Behandlung von SieI
Wassern und ahnlichen Fliissigkeiten, wie beispielsweise der Abwasser von 
Zuckerfabriken, ein partielles Vacuum, urn das Sieden solcher Wasser bei 
niederer Temperatur ausfiihren zu kiinnen; gleichzeitig wird dieses Vacuum 
in Verbindung mit dem Atmospharendruck zum Durchfiihren der genannten 
Fliissigkeit durch die Ammoniakentwickler nutzbar gemacht. Dies wird da
durch erreicht, dass man mitteIs des Atmospharendruckes die frisch in den 
Apparat eintretende :Fliissigkeit auf einen Kolben oder eine Turbine wirken 
liisst und die dadurch entwickelte motorische Kraft zum Durchtreiben der 
Fliissigkeiten durch die Apparate verwendet. Da die so auf Grund der 
zwischen dem Atmospharendruck ausserhalb und dem Vacuum innerhalb des 
Apparates bestehenden Differenz entwickeIte motorische Kraft zur Rervor
bringung der Fliissigkeitsbewegung in den meisten Fallen nicht geniigt, muss 
man den dazu beniitigten Zuschuss an motorischer Kraft' von irgend einer 
disponiblen Quelle ableiten. 

Ein anderer Teil dieser Neuerungen besteht in der Trennung des 
Ammoniaks aus den aus den Fliissigkeiten entwickelten Dampfen an Punk
ten, wo sich diesel ben als hoch mit Ammoniak gesattigt erweisell und in 
der Zuriickleitung des ammoniakfreien Dampfes in den Apparat behufs neuer 
Aufnahme frischer Ammoniakmengen. Rierzu bringt man die ammoniak
haItigen Dampfe mit in geschlossenen Gefiissen befindlicher Schwefelsiiure 
in Beriihrung. 

JAMES YOUNG in Kelly, 
Grafschaft Renfrew, behandelt 
Sielwasser und Abwasser der 
Zuckerfabriken zur Gewinnung 
von Ammoniak in foIgender 
Weise. (D.P. 27034; Fig. 38.) 
Die ammoniakhaItigen Wasser 
werden durch einen oder 
mehrere etagenfiirmig zu Bat
terien vereinigte uml mit gegen 
einander geneigten Zwischen-

E 

D 

Fig. 38. 

A 

-H/--,> -A 
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bOden Bl versehene Apparate A geleitet. Die Fliissigkeit tritt bei C ein 
und bei D aus, der Dampf bei E ein und bei F aus. 

Oder aber die Apparate A sind senkrecht gesteIlt und mit horizontalen 
oder flach konischen Zwischenbiiden versehen, iiber welche die ammoniak
haltige }'liissigkeit von oben herabfliesst, wahrend gleichzeitig Dampf von 
unten nach oben hindurchgeleitet wird. 

Oder schliesslich die ammoniakalische Fliissigkeit fliesst in mit Coks, 
Ziegelstiicken und ahnlichem Material gefiiIlte Tiirme, welche durch verticale 
Scheidewande in eine Anzahl Canale geteilt und durch einen Siebboden ab
geschlossen sind, von oben nach unten, wahrend gleichzeitig Dampf unter 
dim Siebboden eingeleitet wird. 

Statistik. 
Ein- und Ausfuhr an .Ammoniaksalzen. 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr 
vom I vom 1. Juli Waarengattung 1. Januar 

bis Ende 1884 

December bis Ende 
1884. I Jnni 1885. 

an Ammoniak (kohlensaurem), I I I 
Salmiak, Salmiakgeist . . . 12611 8999 

" Ammoniak (schwefeIsaurem) 359669 319077 

Ansfuhr 
vom 

1. Januar 
bis Ende 
December 

1884. 

10582 
900 

I vom 1. Juli 
1884 

bis Ende 
I Juni 1885. 

9636 
1433 

XIV. Alkalische Erden. 
I. Baryt nnd Stl'ontian. 

Verfahren, die Hydroxyde des Bariums und Strontiums dar
zustellen und zu regeneriren und dieselben zur Extraction von 
Zucker aus Syrup, aus lI'Ielasse und aus Riibensaft zu verwen
den. Von HIPPOLYTE LEPLAY in Paris. (D. P. 28757 vom 13. October 1883; 
Eng!. P. 4592 vom 26. September 1883.) Barium- bezw. Strontiumcarbonat 
wird unter dem Einfluss der Warme und iiberhitzten Wasserdampfs zersetzt. 
Dies geschieht in einer senkrechten Retorte aus Eisen oder feuerfestem Thon. 
Darunter befindet sich ein Behalter zur Aufnahme des geschmolzenen Hydro
xyds. Das Carbonat, entweder das natiirliche oder das aus dem Saccharat 
durch Kohlensaure gewonnene, wird in Bliirke geformt, getrocknet und dann 
in den Of en gebracht. Die Kohlensaure wird, zur Erleichterung des Pro
cesses durch eine Saugpumpe aus dem Of en cntfernt und dient zweckn).assig 
zur Zersetzung von Ba- oder Sr-Saccharat. Von Zeit zu Zeit wird das ge
schmolzene Hydroxyd abgelassen. Dieser Kiirper ist nicht mit den bisher 
bekannten wasserhaltigen Hydroxyden zu verwechseln. Das Strontium
hydroxyd ist wirklich Sr (OH)2 und nicht das bisher allein dargestellte 
Sr(OH)2 + 8H20. 
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Zur Gewinnung des Zuckers aus ~Ielasse kann man die Hydroxyde 
nicht ohne wei teres benutzen, man muss sie vielmehr erst in Wasser losen, 
weil sonst eine steife nicht zu verarbeitende ~Iasse erhalten wird. In dem 
Riibensaft dagegen kann man die Hydroxyde ohne weiteres auflosen und 
hat dadurch den grossen Yorteil, die Mutterlaugen nicht so zu verdiinnen, 
wie dies bei Anwendung der bisher dargestellten aus Wasser krystallisirten 
Hydrate, welche 8 Mol. oder rund 50 Proc. Wasser enthalten, der Fall ist. 
Yorteilhaft ist es ferner, dass die Gegenwart von Sulfiden, welche die Los
lichkeit des Barium- (Strontium-)saccharats erhohen, ausgeschlossen ist, denn 
auf die, gewohnlich den Carbonaten beigemischten, Sulfate des Bariums oder 
Strontiums wirkt der Wasserdampf nicht ein. 

Folgender Apparat wird zur Darstellung der Hydroxyde benutzt (Fig. 39). 
Barium- oder Strontiumcarbonat wird in eisernen Kasten E vorgewarmt, die 
letzteren werden nach einander Fig. 39. 

durch Oeffnung H' H in die heisse 
Retorte A eingefiihrt und durch '1"'='t-;==H="",,
Oeffnung des Bodens nach A ent
leert. Aus den Rohren D tritt 
iiberhitzter Wasserdampf ein; das 
entstandene Hydroxyd fiiesst durch 
F nach Kammer B, von wo es 
durch K zu geeigneter Zeit ab
gelassen wird. Mist ein Pyro
meter, an welchem zu ersehen ist, 
ob der iiberhitzte Dampf geniigend 
erwarmt ist, urn das Carbonat zu 
zersetzen und das Hydroxyd in Fluss zu erhalten. 

Das zu verarbeitende Carbonat muss in Blocke, Kugeln oder hohle 
Cylinder geformt werden, damit zwischen den iiber einander geschichteten 
Stiicken Zwischenraume bleiben, zwischen welchen der iiberhitzte Dampf frei 
circuliren kann. Wenn indess das Barium- oder Strontium carbonat in trocke
nem Zustande zusammengeballt wird, so haben die gebildeten Stiicke keinen 
Zusammenhang. Wenn man die Carbonate mit einer gewissen Menge Wasser 
anfeuchtet, so werden die so gebildeten Stucke zwar widerstandsfahig, der 
Luft ausgesetzt, trocknen sie aber bald und zerfallen zu Staub. Wenn man 
sie dagegen in einem geschlossenen Gefass pliitzlich der Rotgluthitze aus
setzt, so dass die Ritze auf ihre ganze Oberfiache wirken kanI1, so findet 
auf der Oberfiache derselben eine unvollkommene Schmelzung statt, und es 
haben dieselben alsdann eine Festigkeit erlangt, welche gestattet, sie allen 
Temperaturen auszusetzen, ohne dass sie ihre Form und Consistenz ver
lieren. Allein wenn man sie einem Dampfstrom von unter 110 0 C. aus
setzt, so zerfallen sie ebenfalls. Rieraus ergiebt sich, dass die geformten 
Stiicke von Barium- oder Strontiumcarbonat, bevor sie -in den Zersetzungs
of en gebracht werden, vorher in einem geschlossenen Apparat auf schwache 

Biedermann, Jahrb. VII. 7 
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Rotglut erhitzt werden miissen und von dem Augenblick an, in welchem sie 
in den Apparat gebracht wurden, nie unter 110" O. gehalten werden diirfen. 

Ferner ist es niitig, dass~ der iiberhitzte Wasserdampf nicht eher in 
den Zersetzungsapparat eingefiihrt werde, als bis die Formstiicke derart er
hitzt worden sind, dass selbst das lnnere der Stiicke eine fiir die Zersetzung 
des Oarbonats durch den Wasserdampf hinreichende Temperatur hat, an
derenfalls fliesst das sich bildende Hydroxyd nicht aus dem Apparat. Das 
geschmolzene Hydroxyd kann unzersetztes Oarbonat, etwa 25 Proc. seines 
Gewichtes, au£liisen, ohne dass das Aus£liessen desselben aus dem Apparat 
dadurch gehemmt wiirde. Wenn das geschmolzene Hydroxyd mit eille1' 
griisseren l\Ienge nicht zersetzten Oarbonats vermischt werden wiirde, so 
wiirde es breiig werden und nur schwer aus dem Apparat £liessen. Die Um
wandlung dieser Oarbonate in Hydroxyde geht erst bei einer Temperatur 
vor sich, welche der Schmelztemperatur des Gusseisens nahe liegt. 

Die Trennung des in geschmolzenem Zustande befindlichen Barium
oder Strontiumhydroxyds von dem nicht zersetzten Oarbonafwird dadurch e1'
leichtert, dass man dem Oarbonat eine gewisse Menge kaustischen Kalis oder 
Natrons beifiigt. Zu diesem Zweck setzt man dem Wasser, welches zur Her
stellnng der Formstiicke dient, Aetzkali oder Aetznatron zu. Die beizufii
gende Menge richtet sich nach dem Schmelzungsgrad, welchen man erzielen 
will. Die zugesetzten Alkalien sind nieht verloren, sie linden sieh vielmehr 
in dem geschmolzenen Hydroxyd wieder und stiiren durchaus nicht die spa
tere Verwendung desselben in der Zuckerfabrikation. 

Man kann dieselben aueh durch Aussiissen mit kaltem Wasser aus 
dem geschmolzenen und erkalteten Hydroxyd ausscheiden. Die auf diese 
Weise gewonnene Kali- oder Natronliisung kann alsdann zur Bildung neuer 
Formstiicke benutzt werden. 

Anstatt des Aetzkalis oder Aetznatrons kann man auch die Oarbonate 
anwenden. Diese gehen unter dem Ein£lusse des iiberhitzten Dampfes wie 
die Barium- bezw. Strontiumcarbonate, in Hydroxyde iiber. 

Dieses Verfahren kann gleichzeitig zur Darstellung von Kalium- und 
Natriumhydroxyd dienen, indem man das Gemenge der geschmolzenen 
Hydroxyde mit Wasser auslaugt und dabei hinlanglich eoncentrirte Aetzkali
oder Aetznatronlaugen erhalt, in welchen Aetzbaryt oder Aetzstrontian fast 
unliislich sind. 

Der zur Ausfiihrung dieses Verfahrens dienende Apparat (D. P. 29153, 
LEPLAY) besteht aus der senkreeht stehenden Retorte A, auf deren durch
liichertem Rost B die Formstiicke aus kohlensaurem Baryt oder Strontian 
aufgesehichtet sind. Unterhalb des Rostes befindet sich das zur Aufnahme 
des geschmolzenen Hydroxyds dienende Reservoir C. Der iiberhitzte Dampf 
wird von den senkrechten Riihren D D durch die Retorte A hindurch nach 
dem Reservoir C gefiihrt. 

An Stelle dieser Riihren kann man aueh in der Retortenwand Oanale 
E E anbringen. Diese Riihren bezw. Oanale sind derart angeordnet, dass 
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ein Teil derselben unterhalb des Niveaus des geschmolzenen Hydroxyds in 
das Reservoir 0 einmiindet. 

Fig. 40. 

Die Formstiicke des Carbonats werden dureh den Besehiekungskasten 
F in die Retorte A eingefiihrt. Dieselben werden abel' vorher in den von 
der .abziehenden Hitze del' Feuerung I geheizten Behaltern J auf schwaehe 
Rotglut vorgewarmt. Die Feuerung 1 dient dazu, urn in Verbindung mit 
dem aus den Riihren D D bezw. den Canalen E E austretenden iiberhitzten 
Dampf die Retorte A zu heizen. Versetzte Querwande K zwingen die Feuer
gase, einen wei ten Weg rings urn die Retorte A herum zuriickzulegen, urn 
alsdann endlieh durch die Oeffnung G' zu den Behaltern J zu gelangen. Die 
Feuerung 0 dient zur Ueberhitzung des Dampfes in dem Rohr Q. Ein 
Hahn P leitet den iiberhitzten Dampf entweder naeh den Canalen E odeI' 
abel' den Riihren D. Die Retorte ruht unten und oben auf dem ~Iauerwerk 
M und N. Die sieh entwiekelnde Kohlensaure entweieht dureh das Rohr H 
und wird spater zur Zersetzung des Saeeharats und zur Neubildung del' 
Carbonate des Bariums bezw. des Strontiums verwendet. Das geschmolzene 
Hydroxyd wird durch die Oeffnung G abgelassen. 

1m D. P. 30327 hat LEPLAY folgenden Apparat zur Dars~ellung von 
Strontiumoxyd aus Strotiumcarbonat mittelst iiberhitzten Wasserdampfes an
gegeben (Fig. 41). In die durch besondere Feuerung auf Rotglut erhitzten Retor
ten N werden grosse Stiicke natiirlichen Strontiumearbonats eingefiillt. Del' 
Of en .A wird durch die zum Erwarmen del' Dampfiiberhitzer 0 dienenden Feuer
gase, welehe durch Canal E in denselben eintreten und durch die Retorten N 
entweiehen, auf Rotgliihhitze gebraeht. Hierauf werden die Feuergase bei E 
abgestellt, so dass sie ausserhalb des Of ens abgeleitet werden und zur Er
hitzung von Laugeeindampfpfannen dienen, und an Stelle dessen wird iiber
hitzter '"' Wasserdampf aus den U eberhitzern 0 durch die Oeffnungen G in 
den Of en A eingelassen: Das Carbonat fallt aus den Retorten -in den Of en. 

7* 



100 

Fig. 41. 

AlkaIische Erden. 

Sobald derselbe vollstandig gefiiIlt ist, 
:bringt man in die Retorten in Riihren 
geformtes, aus Strontiumsaccharat aus
'gefiilltes Strontium carbonat ein. Das 
natiirliche Carbonat dient zunachst nur 
zur Ausfiillung des Of ens, indem die Form
stiicke beim Einfallen in den unteren Of en 
zerfallen wiin,len. 

In dem Maasse als durch Thiiren H 
das gebildete Strontiumoxyd herausgenom
men wird, fUIlt man in die Retorten N 
frisches Carbonat ein. 

B. W ACKENRODER in Kiithen stellt 
Strontium- cider Bariumchlorid aus 
den betreffenden wassrigen Sulfid1iisungen 

mit Hilfe von Chlorcalcium und Koh1ensaure her. (D. P. 28062 vom 24. Oc
tober 1883.) Der wassrigen Strontium- oder Bariumsulfid1iisung wird die 
aquiva1ente Menge Ch1orca1cium zugesetzt, und dann wird Koh1ensaure ein
geleitet. Unter Schwefelwasserstoff-Entwickelung fallt Calciumcarbonat nieder, 
und Ch1orstrontium (-barium)ist in der Liisung. Aus der Ch1orid1osung kann 
mittelst Ammoniak und Kohlensaure Carbonat gefallt werden, und die 
entstandene Sa1miak1iisung kann durch Destillation mit Ka1k wieder in o'h1or
calcium und Ammoniak verwande1t werden. Auch bietet dies Verfahren ein 
gutes ~Iitte1 zur Verwertung von Ohlorcalcium-Abfalilaugen oder von Ohlor
magnesium1augen, nachdem diese durch Kalk in }fagnesia und Oh1orca1cium 
iibergefiihrt worden sind. 

Die Verarbeitung der natiirlich vorkommenden S u If ate des Bar i urns, 
Stronti ums un d Oa1ci urns ist nach F. KONTHER in Zuckerfabrik Bredow bei 
Stettin (D. P. 31356 vom 13. April 1884) folgendermaassen auszufiihren. Die 
Sulfate werden mit mindestens dem halben Gewicht an Ohlornatrium oder 
Chlorkalium zusammengeschmolzen; dieselben losen sich in den geschmolzenen 
Ohloriden auf. me klare Schmelze wird abgegossen, schnell abgekiihlt und 
das AlkaIichlorid mittelst Wassers ausgewaschen. Das Sulfat bleibt rein 
und in sehr fein verteiltem Zustand zuriick. Zur Gewinnung von Hydroxyden 
wird etwas erkaltete Schmelze mit kohlenstoffhaltigen Substanzen unter 
gleichzeitiger Einwirkung von Wasser in Dampf- oder fiiissiger Form im 
Flammofen mit reducirender Flamme erhitzt, oder die feuerfliissige Schmelze 
wird in Bessemer-Apparaten mit reducirenden Gasen event. unter Zuleitung 
von iiberhitztem Wasserdampf behandelt. - Aus der erka1teten Schmelze 
wird das AlkaIichlorid durch Wasser herausgewaschen, wahrend die schwer 
liislichen Hydroyde der Erdbasen zuriickbleiben. - Die reducirende Wirkung 
des Wasserdampfes sowie der reducirenden Gase kann noch durch Zusatz 
von metallischem Eisen, Thfangan, Kupfer oder Zink bezw. deren Oxyden wirk
sam erhiiht werden. 
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B.WACKENRODER in Kiithen stellt Stront.iumcarbonat aus C6lestin 
mittelst Kaliumsaccharat und Kohlensaure dar. (D. P. 30205 vom 13. Juni 1884.) 
Bariumsaccharat, welches aus Melassen, Syrupen etc. mittelst Aetzbaryt er
halten wird, wird durch Kochen mit Kaliumsulfat in Kaliumsaccharat iiber
gefiihrt und vom abgeschiedenen Bariumsulfat getrennt. 

Zu der Lusung wird fein gepulverter Culestin hinzugefiigt und unter 
Kochen Kohlensaure eingeleitet; es bildet sich eine Liisung von Kaliumsulfat 
aus Zucker, welche vom ausgeschiedene.n Strontiumcarbonat abfiltrirt wird. 

Die Liisung wird eingedampft, abgekiihlt und das auskrystallisirte 
Kaliumsulfat gewonnen; hierauf wird die zuckerhaltige Lauge zur Trockene 
gedampft und aus dem Riickstand der Zucker mit Spiritus von 50-60 0 Tr. 
extrahirt. Aus der alkoholischen L6sung gewinnt man mittelst Destillation 
Zucker und Alkohol, aus dem Bariumsulfat nach bekannter Methode Aetzbaryt. 

C. Fr. CLAUS in London combinirt die Darstellung von Strontium
hydrat und Natriumsulfhydrat. (Eng!. P. 2648 vom 28. Mai 1883.) 
Ciilestin wird reducirt. Die Losung des Schwefelstrontiums wird zur Krystal
lisation eingedampft. Die llIutterlauge von dieser hauptsachlich aus Stron
tiumhydroxyd bestehenden Krystallisation enthiilt wesentlich Strontium
sulfhydrat. Dieselbe wird zur Trockne verdampft und der Riickstand wird, 
zweckmassig in Gegenwart von Kohle, erhitzt; es bleibt dann Strontium
monosulfid. Dann wird die Masse mit siedendem Wasser behandelt. Die 
Liisung giebt wieder Strontianhydrat und die Mutterlauge wird wieder wie 
oben behandelt. 

Oder aus der erwahnten Mutterlauge wird das Strontium mittelst 
Natriumsulfats gefallt. Die Losung von Natriumsulfhydrat wird zur Krystal
lisation eingedampft, wobei jede Benutzung von Eisen un'd Anwendung eisen
haltigen Rohstoffs ausgeschlossen ist, um eine llEsfiirbung zu verhiiten. 

Nach einem andern Verfahren wird das Strontiumsulfhydrat mit Mag
nesiumsulfat zersetzt. Die Masse wird erhitzt, bis aller Sckwefelwasserstoff 
ausgetrieben und gesammelt ist. Die ~Iischung von Strontiumsulfat und 
~Iagnesiahydrat kann mit Kohlensiiure behandelt werden, wobei sich Stron
tiumcarbonat und Magnesiumsulfat bildet. Oder das Gemisch wird mit Kohle 
gegliiht und dann ausgelaugt. 

~bBUS und DECASTRO in New-York haben rotirende llIischgefasse 
fiir die Darstellung von Strontiumcarbonat und Ammoniumsulfat 
angegeben (D. P. 31668 vom 2. Juli 1884). Strontiumsulfat wird in Pulver 
von solcher Feinheit verwandelt, dass es ein Sieb mit 80 Maschen, mindestens 
mit 30 Maschen, auf ein Linearcentimeter passirt. Dies Pulver wird in 
'Vasser angeriihrt und mit Ammoncarbonat versetzt oder mit Ammoniak 
unter Zuleiten von Kohlensaure. Die ~fasse wird nun tiichtig geriihrt und 
geschiittelt, damit sich kein Strontiumsulfat absetzell kann. Zu dies em Zweck 
werden rotirende ~fischgefiisse angewendet, deren hohler Raum ungleich
massig um die Rotationsachse verteilt ist, oder welche durch radial oder, 
nach der hal ben Sehne gelegte Wande in Abteilungen zerlegt sind, und 
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deren Ruhrvorrichtung sich unabhangig von dem Mischgefass dreht. IYIit 
Hilfe dieser Apparate und infolge der weitgehenden Zerkleinerung des 
Strontiumsulfats gelingt die bekannte Umsetzung mit Ammoniumcarbonat 

vollstandig. 
RO~\uALD ZIOMCZYNSKI in ~Iagdeburg hat Neuerungen an seinem Verfahren 

zur Herstellung von Aetzstrontian und Aetzbaryt aus den schwefel-
Fig. 42. sauren Salzen angebracht.*) Urn die Man

gel zu beseitigen, welche bei der peripherialen 
Einfuhrung von Dampf in das Innere des 
Ofcns dadurch entstehen, dass der Dampf 
nicht in der Mitte des Of ens zur Wirkung 
gelangen kann, weil die zu durchstreichende 

1:~~=I~;~ Schicht zu gross ist, ist in der Mitte des 
ii Ofens der Einsatz E eingebaut, welcher das 

mit einer grossen Anzahl Dusen d versehene 
Dampfeintrittsrohr R enthiilt. Urn zu ver
meiden, dass das zu verarbeitende Material 
in die Dusen d eintreten kann, sind letztere 
nach unten geneigt angeordnet. 

II. Kalk und Mngnesia. 
MICH. CAHENin Briissel. Verfahren urn Kalk aus Phosphaten zu losen 

und eine kaustische Lasung als Ersatz fur Soda unter Anreicherung der 
Riickstande zu bilden. (Eng!. P. 11336 vom 16. August 1884.) Naturliches 
Kalkphosphat wird zur Austreibung der Kohlensaure erhitzt; dann wird der 
Kalk geliischt und die Masse wird mit Chlorcalciumliisung gekocht, welche 
den Kalk auflast. Wahrend fast reines Calciumphosphat' zuruckbleibt, soli 
die Liisung, welche auf 2 TIe. Chiorcalcium 3 TIe. Kalk enthalten kann, in 
vielen Industrien an Stelle von Soda gebraucht werden. 

Freiherr BRUNO VON STEINACKER in Lauban giebt Neuerungen in der 
Beh\3izung von Schachtiifen mit Gas zum continuirlichen 

Fig. 43. Brennen von Kalk an. (D. P. 29634.) 

Das Gas wird von Canal b durch in das Of en
innere fuhrende Dusen oder ein den Of en 
durchsetzendes, durchlachertes Rohr c ein
gefuhrt., Die Luft gelangt durch Canal d 
und Dusen e in den Of en. Die Luft wird 
in Riihren t vorgewarmt, welche im Brenn
raum oder im Abzugsraum Hegen und aussen 
erwarmt werden. Urn die Luft auch im In
nem de~ Of ens bei e l ausstriimen zu lassen 
und hierbei vorzuwarmen, wird sie durch 

.) Techn.,chem. Jahrb. 6, S. 103; ferner 6, S. 121. 
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hohle Wande 8 eingefiihrt, welche den Of en durchschneiden und so die 
Rast in zwei oder vier Teile teilen. An Stelle der hohlen Wande 8 werden 
aueh nebeneinandergestellte Rohren verwendet. 
Rohr\ln umschliessen, durch welche Gas zu
gefiihrt wird. 

Der Gyp s brennofen von HAENSCHKE 
& Co. in Sehles. Haugsdorf bei Lauban 
(D. P. 28874) hat eine Anzahl Feuerungen 
A. Von jeder derselben gehen drei Canale 
c bel aus. Zwischen je zwei derselben lie
gen die schmalen Kammern g, deren Seiten 
von den in Zickzackziigen nach oben fort
geleiteten Canalen c b c1 bestrichen werden. 
Die Kammern g haben oben eine Oeff~ung 
zur Einfiillung des Gypses und unten hin
ten eine Oeffnung i zum Entleeren. 

Diese Rohren konnen andere 

Fig. 44. 

A 

Verwendung von Patronen aus gebranntem Kalk zum 
Sprengen von Kohle. SMITH & :afORE haben in den Kohlengruben bei 
Sheplay, Grafschaft Derby, Patron en aus gebranntem Kalk mit Erfolg zum 
Sprengen benutzt. Die Patronen werden aus rein~m gebranntem Kalk 
fabrieirt. Sie haben 62 mm Durehmesser und eine urspriingliche Lange von 
175 mm, welche durch hydraulischen Druck von 40 t auf 115 mm reducirt 
wird. Die mit Papier umhiillten Patronen werden in die ca. 1 m tiefen 
Bohrliicher gebracht und dariiber ein :aletallriihrehen mit Oeffnungen gesetzt, 
in welches nach Festrammen des Besatzes mittelst einer Handpumpe Wasser 
eingepumpt wird. Nach 15-45 Minuten ist die Wirkung vollendet. Die 
dabei erzielte Kraftausserung soIl rund 260 kg pro 2 em betragen. (Oesterr. 
Z. f. Bg.- u. Hiittenw.) 

Gleichwie HONIGMANN die bei der Absorption von Abdampf dureh ge
sattigte Salslosungen frei werdende Warme zur Erzeugung gespannter 
Dampfe benutzt, *) wollen H. GRUNEBERG und E. HARDT in Kaln (D. P. 27482) 
die beim Liischen von gebranntem Kalk auftretende Warmeentwickelung 
zu dem gleichen Zwecke nutzbar machen. Wenn fiir den so erhaltenen ge
liischten Kalk hinreichende Verwendung vorhanden ist, so bietet dieses Ver
fahren den Vorteil, dass die Kosten fiir das Wiedereindampfen des Hydrates 
in Wegfall kommen. Eine Wertverminderung erleidet der Kalk dann durch 
diese Benutzung nieht. (Ding!. Journ.) 

Ein neues Verfahren zur Vergriisserung der Harte des 
Gyp s e s brachte J UTHE in der Sitzung der Pariser Akademie der Wissen
schaften in Vorschlag. Sechs Teile guter Gyps werden mit einem Teil 
frisch gebranntem, fein gesiebtem fettem Kalk gemischt und wie gewiihnlich 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 93. 
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verwendet. Nachdem die Arbeit mit dieser ~Iischung getrocknet, trankt man 
diese mit irgend einer gesattigten Lusung eines schwefelsauren Salzes, welches 
durch Aetzkalk zersetzbar ist und bei der Zersetzung einen unloslichen 
Niederschlag ergiebt. Das schwefelsaure Zinkoxyd (Zinkvitriol) und das 
schwefelsaure Eisenoxydul (Eisenvitriol) eignen sich besonders hierzu. Bei 
Verwendung von erster.em bleibt der behandelnde Gegenstand weiss, bei 
letzterem wird die Farbe desselben erst griinlich und geht nach einiger Zeit 
in eine rotbraune, die des Eisenoxydes iiber. Die Harte wird besonders bei 
Verwendung des letzteren Salzes eine sehr grosse, der Widerstand gegen 
Bruch solI 20mal grosser sein, als bei gewohnJichem Gyps. Die Oberflache 
der so behandelten Gegenstande wird so hart, dass sie mit GIas- und 
Schmirgelpapier bearbeitet eine Politur annimmt wie Marmor. Die rot
braune Farbe der mit Eisenvitriol hergestellten Mischung wird durch 
einen Ueberzug von gekochtem Leinol oder Copallak tiefer, ahnJich der 
des Mahagoniholzes. Ein Estrich nach dieser Art kiinnte einen spiegel
artigen Parquet - Fussboden ersetzen und bietet neben anderen Vor
ziigen auch den der aussergewiihnIichen BilIigkeit. Dieses Verfahren ver
dient praktisch verwertet zu werden, um festzustelIen, ob wirkIich ein 
solcher Hartegrad erreicht wird, wie ihn der Erfinder angiebt. (C. R. 
~farz 1885.) 

G. SCHIlHMACHER in Hamburg imitirt Terracotta-Waaren durch ge
farbte Gypsmasse. (D. P. 27728.) Die aus Gyps, roter Erde und Dextrin 
bestehende Masse wird nach dem Trocknen und Formen mit geschmolzenem 
Stearin getrankt und mit einem Ueberzug aus einer Losung von gebleichtem 
Schellack in venetianischem Terpentin versehen. Der Ueberzug wird mittelst 
Tripels mattgeschliffen. 

GRIlNDMANN in Hirschberg hat ein Verfahren zur schnellen E r -
hartung von Magnesiagussen, urn dieselben sicher aus den For
men losen zu kiinnen, angegeben. (D. P. 31698.) Die lI'Iagnesiagusse wer
den, wahrend sie sich in der Form befinden, in angefeuchtetem Zu
stande in besonderen Behiiltern der Einwirkung gasfiirmiger Kohlensaure 
ausgesetzt. . Nach Herausnahme aus der Form wird die Befeuchtung 
und Behandlung mit Kohlensaure zu griisserer Erhiirtung belie big oft 
wiederholt. 

XV. Thonerde und Alaun. 

MARGIlERITTS-DELACHARLONNY giebt an (Ann. chem. phys. VI, 1, 425), dass 
das Hydrat des Aluminiumsulfats nicht 18, sondern 16 Mol. Wasser 
enthalten, also AI2(S04)3 + 16H20 und nicht hygroskopisch sei, sondern 
efflorescire. 
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C, REUSS hat die Dichtigkeit der Liisungen von reinem und kauf
Iichem Aluminiumsulfat bestimmt, Das dabei benutzte chemisch reine 
Salz enthalt 40'27 Proc, Wasser, 

Procentgebalt p an Procentgebalt p und wasserfreiem Aluminium-
sulfat und Dicbte d der Dicbte d der Losungen 

Losungen VOn reinem von kauflicbem Alnmi-
Aluminiumsulfat niumsulfat ') 

p d = 15 d = 15 
1 1'017 1'0069 
2 1'027 1'0141 
3 1'037 1'0221 
4 1'047 1'0299 
5 1'0569 1'0377 
6 1'0670 1'0416 
7 1'0768 1'0481 
8 1'0870 1'0592 
9 1'0968 1'0650 

10 1'1071 1'0730 
11 1'1171 1'0794 
12 1'1270 1'0860 
13 1'1369 1'0960 
14 1'1467 1'1059 
15 1'1574 1'0097 
16 1'1668 1'1169 
17 1'1770 1'1199 
18 1'1876 1'1269 
19 1'1971 1'1339 
20 1'2074 1'1440 
21 1'2168 1'1488 
22 1'2274 1'1589 
23 1'2375 1'1628 
24 1':!473 1'1689 
25 1'2572 1'1798 

Verf. hat femer festgestellt, dass man bei der Alaunfabrikation 
mit starkeren als 7 proc, Aluminiumsulfatliisungen arbeiten muss, um miig
lichst wenig Kaliumsulfat zu verbrauchen, da iIi verdiinnteren als 7 proc, 
Liisungen der Kalialaun liislich ist, 

Darstellung von Tho n e r d e (unter gleichzeitiger Gewinnung von Sal z -
saure, Von G, ROSENTHAL in Miinchen, D, p, 31357 vom 27, ~Iai 1884,) 
Die Gewinnung einer reinen, fiir die Aluminiumfabrikation geeigneten Thon
erde bietet insofern Schwierigkeit, als aus sauren Liisungen derselben die 
Entfernung des Eisens umstandlich und beim Fallen einer alkalis chen Liisung 

'J Zusammensetzung: Al'03=lS'52Proc" S03=31'58Proc" Fe=O'33 Proc" K'O=O'93 
Proc" H20 = 52'27 Proc, 
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die Wiedergewinnung des Alkalis kostspielig ist. Dies Verfahren beruht 
nun darauf, dass schwefelsaure Thonerde mit Ohlormagnesiumlosung ein
gedampft, Thonerde liefert unter Bildung von schwefelsaurer Magnesia, wah
rend Salzsaure entweicht: AI2(S04)~ + 3Mg0l2 + 3H20 = Al203 + 3 MgS04 
+ 6HC!. Urn den letzten Rest Schwefelsaure (4-7 Proc.), welcher durch 
blosses Erhitzen nicht von der Thonerde zu trennen ist, abzuscheiden, wird 
dem Gemisch ein geringer Zuschuss von Kalk gegeben und sodann wird in 
geschlossenen Gefassen bei etwa 300 0 iiberhitzter Wasserdampf eingeleitet. 

Urn die stark chlormagnesiumhaltigen Laugen der Kali-Industrie fur 
obigen Zweck verwendbar zu machen, wird das darin enthaltene Chlorkalium 
durch Zusatz von schwefelsaurer Thonerde als Alaun. abgeschieden. Die 
Thonerde enthalt indess alles vorhandene Eisen. Man kann zur Entfernung 
derselben Gebrauch von dem Urn stand machen, dass die Eisensulfate sich 
auch nach obiger Reaction zersetzen und zwar fruher als das Thonerdesulfat; 
auch Hisst sich das specifisch schwer ere Eisenoxyd durch Schlammen von 
der Thonerde trennen. Wenn das Eisen vor der Behanulung mit Ohlor
magnesium in Oxyduloxyd iibergefuhrt worden ist, so kann es nachher 
mittelst eines Magneten ausgeschieden werden. Ferner befindet die Thon
erde sich in einer Form, in der sie sich leicht in Alkali lost, auch dies 
kann zur Trennung von Eisenoxyd benutzt werden. 

Statistik. 

Zahl der Werke, Zur Auf- Die Production betrug 
Staaten welche das Pro- Hisuug oder im Laufe des J ahres 1883 

dnct darstellen als Einwurf 
und wurde ver-

als I als braucht in Menge I Wert 
Landesteile. Haupt- Neben- Tonnen zu in Tonnen in 

product, product 1000 kg zu 1000 kg Mark 

Schwefelsaure Erden. 
a) Schwefelsaure Thonerde. 

I. Preussen··· .. ·.··1 4 1 2 1916·0 19516.8721 911257 
II. Uebrige deutsche Staaten 3 1 1447·0 8755'680 745760 
Z usamm en D euts ch es-C;R;-e7"ic7"h"TI----;7:;--;-1 ----3:--i-1 ~3 3;;-;6;-::3-:-;·0:-i"1 ~18;;-;-;'2 7:;;:2~· 5;-;5~2;-1 -=-1 -=-65:O:7:""C0:C-:l-=7 

b) Alaun. 

I. Preuss en ..•.... ··1 4 l 51 1 1454·0 2362.1391 323 854 
II. Uebrige deutsche Staaten. 42·0 1257·497 182714 

~~~--~~--~_7--~~~~~~~~~~~~ 
Zusammen Deutsches Reich I 4 1 6 I 1496·0 3619·6361 506568 

'XVI. Glas. 

I. Scbmelzen des Glases. 
Urn die Wanne von Glaswannenofen auswechseln zu kiinnen, 

wird nach BERTRAND in Sulzbach bei Saarbriicken (D. P. 29770) die 
Wanne V mit dem Gewolbe selbstandig aufgebaut, mittelst Wagens W 
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in den Of en ein- Fig. 45. 

gefahren und hier R 
auf Pfeiler M nie
dergelassen, wo
rauf der Wagen 
entfernt werden 
kann. 

GOTTFRIED 
STUMP~' in Berlin 
hat folgende Neue
rung an Wannen
iifen mit Rege
nerativ-Gasfeuerung und Geblase angegeben. (D. P. 27719.) Dem ge
neigten Schmelzherd G win] durch Schachte H das GIasgemeng'e zugefiihrt. 
Dasselbe wird durch Einwirkung des bei n zu- Fig. 46. 
striimenden Gemisehes von Gas und Luft und 
durch aus F eingeblasenen Wind geschmolzen 
und fliesst iiber die Briicks M in den Sammel
raum N. Ueber M wird das GIas noch von 
dem aus Fl zustriimenden Geblasewind ge
troffen. Derartige Schmelzherde G befinden 
sich an den beiden gegeniiberstehenden Seiten 
des Sammelraumes N und kommen abwechselnd zur Anwendung. Bei einer 
Abanderung tritt das GIas aus dem Schmelzherd zunachst iiber eine Briicks 
in einen Lauterungsraum und dann in den Sammelraum. Auf diesem 'Vege 
wird es verschiedentlich von der durch Geblasewind erzeugten Stichflamme 
getroffen. Bei Vereinigung des Lauterungsraumes mit dem Sammelraum und 
Anbringung einer Abstichiiffnung wird der Of en auch zum Giessen benutzt. 

Nach dem D. P. 29703 von Freiherr BRUNO VON STEINACKER in Lauban 
werden die Glashafeniifen durch eine Anzahl von oben eingeftihrter 
Scheidewande in Abteilungen geteilt. Diese Scheidewande teilen den Of en 
der Quere nach, oder tiber Kreuz, oder sie sind einander parallel, so dass 
eine griissere Zahl nebeneinander liegender Abteilungen entstehen. Jede 
Abteilung hat ihre besondere Heizung. Es laufen die Gaszufiihrungscanale 
iiber die Decke des Ofens, damit das Gas vorgewarmt wird. Die Luft wird 
in der Regel in einem Heizapparat vorgewarmt, der in dem Abzugscanal fiir 
die Feuergase liegt. Die Oefen werden auch durch eine feststehende Scheide
wand, die von einer der kurzen Seiten bis nahe an die andere lauft, in zwei 
mit einander communicirende Abteilungen geteilt. Die Heizgase miissen 
dann durch beide Abteilungen striimen und werden so bessel' ausgenutzt. 
Diese Abteilungen kiinnen Hafen enthalten, oder sie kiinnen eine lange Wanne 
bilden, die dann durch Querwande zu scheiden ist. Der Austritt der Feuer
gase erfolgt hierbei teils am Ende der Wanne, teils durch kleine Essen, 
welche vom Boden der Wanne bis iiber das Niveau des GIases reich en. 
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TEDESCO in ~Iiigeln bei Pirna (D. P. 31112) stellt Milchglas oder 
Email durch Zusatz von Alkalifluorid her. Dieses wird entweder durch 
Behandeln von Alkalien bezw. kohlensauren Alkalien mit Flusssaure oder 
durch Einwirkung der Flusssaure auf Alkalialuminat dargestellt. In ersterem 
Faile lasst man das Alkali im Ueberschuss vorhanden sein. Bei Verwendung 
dieses Praparates setzt man dem Glassatz noch Thon hinm. 1m zweiten 
Faile erhalt man ein Gemisch von Alkalifluorid und Thonerde, welches als 
solches anwendhar ist. 

1m nordiistliehen England wird in einer grossen Fabrik bill i g e s g r ii n e s 
Flasehenglas aus einem Gemenge von 50 TIn. Flusssand, 20 Tlri.. Thon, 
25 TIn. Kalk und 5 Tin. Mergel - also ohne Alkalizusatz - hergestellt. 
Die Masse wird mit Meerwasser eingesumpft und durchtrankt. Die zuriiek
bleibenden Salze des Meerwassers bilden das billigste Flussmittel (Ding!. 251), 
258.) Naeh LUNGE wird in den Stockton Bottle Works eine Misehung von 
36 Tin. Sand, 18 TIn. Thon, 24 TIn. Kalk, 12 TIn. Mergel und 10 TIn. 
Flusssehlamm versehmolzen. Das Glas zeigt naeh einer Analyse von GOTT
STEIN eine ungewiihnliche Zusammensetzung, namlich 61'20 Proc. Kieselsaure, 
3'29 Eisenoxyd, 3'47 Thonerde, 22'76 Kalk, 5'73 ~fagnesia, 1'06 Kali, 2'39 
Natron. Die gering en ~Iengen Alkalien riihren von einem Misehungsbestand
teil her. (Ding!. 253, 338.) 

Fig. 47. 

II. Verarbeitung des Glases. 
1. Fonngebung. Die SOCIETlJ: ApPERT FRERES in 

Paris hat eine Einrichtung zum Blasen von Glas
gegenstanden mit comprimirter Luft angegeben. 
(D. P. 28646.) Die Diise, welehe mit dem Behalter fiir 
comprimirte Luft in Verbindung zu setzen ist, enthalt einen 
Gummikonus b, mit dem sie auf die Pfeife gedriickt wird. 
Der Kouus b ist oben dieht an dem Metallmantel a be
festigt, wahrend das untere Ende sieh nach dem Innern von 
a iiffnet und durch Federn c gehalten wird. Es presst 
darum der in a erzeugte hiihere Luftdruck den Konus b 
dieht auf die Pfeife. Der Mantel a sitzt an dem Rohr d, 
welches mit einer Paekung g umgeben ist, so dass es sich 
luftdieht in Rohr d l drehen kaun. Dieses ist an einem Kaut
sehukschlauch. aufgehangt, der herabgezogen wird und beim 
Loslassen dureh Gegengewieht wieder in die Hohe geht, 
oder es ist an einem kleinen Wagen drehbar, del' bequem 
zum Arbeiter hingezogen werden kann. In beiden Fallen 
steht es durch ein Ventil mit der Luftleitung in Verbindung. 
Das Venti! wird durch Fusstritt geiiffnet oder gesehlossen. 

G. & J. HEINICKE in Berlin haben eine Rollschere 
zur Herstellung von Flaschenkiipfen fiir Patent-Flaschen
verschliisse patentirt. (D. P. 30804.) 
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Da sich Opalglas schlecht harten lasst, so werden nach dem D. P. 
31067 der COMPAGNIE GENF;RALE D~ VERRE ET DU CRISTAL TREMPES in Paris 
Glasgegenstande, Teller und Gefasse, die wie Opalglas undurchsichtig sind, 
jedoch gehartet werden soli en, aus einer Innenschicht von Opalglas hergestell t 
und mit anderem Glas iiberfangen. Solche Gegenstande lassen sich harten, 
indem sie in einem )Iuffelofen erhitzt und dann in das Hartebacl eingetaucht 
werden. In dem 1Iuffelofen stehen Formen, die der Innen- und Aussenseite 
der Gegenstande entsprechen. Diese werden erst auf die eine Form und dann 
auf die andere Form gelegt; sie lassen sich so ohne Gestaltsveranderung 
gleichmassig erhitzen. 

AD. KUHLMANN in Lerbeck bringt, um den selbstthatigen Transport der 
Flaschen vom Glasofen nach dem Kiihlofen zu ermiiglichen, zwischen Glas
of en und Kiihlofen eine schwach geneigte gerade oder gebogene Rinne an, 
deren Boden aus Rollen besteht. Die geblasenen Flaschen werden der Lange 
nach in die Rolle gelegt und rollen selbstthatig dem Kiihlofen zu. (D. P. 29570.) 

TRAUTMANN in Berlin imitirt Zuckerhiite aus weissem Kryolithglas. 
(D. P. 29618.) 

2. Verzierung. C. H. KNOOP in Dresden hat im D. P. 29694 eine 
1Iaschine angegeben um hohle Gegenstande auf ihrer Innenflache durch 
Sandblasen zu mattiren und zu verzieren. Der hohle Gegenstand wird auf 
einem mit einer runden oder oval en mittleren Oeffnung 0 versehenen 

Support S iiber Fig. 48. 
dem Sandstralrohr 
y SO aufgestellt, 
dass die Innen
flache von dem 
Sandstral getroffen 
wird. Der Support 
besteht aus zwei 
Teilen, von denen 
der innere Teil d 
urn die Achsen 
n m drehbar ist 
und mittelst des 
Armes p hin- und 
hergeneigt wird, 
wahrend der aus
sere Teil c sich um d dreht und hierzu von Achse a und dem in die Ver
zahnung r eingreifenden Trieb 8 angetrieben wird. Durch die Drehung des 
auf dem Support mittelst der Holzform s und des Biigels w gehaltenen Gegen
standes um Achse a und um Scheibe d gelangen die verschiedenen Teile 
des Innem nach und nach zum Angriff des Sandstrales. 

SCHULZE-BERGE in Pittsburg. Verfahren zur Herstellung von Mustern 
auf glasernen Druckplatten mittelst Flusssaureatzung. (D. P. 26825.) Die 
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Aetzungen erfolgen in dreierlei Art. Nach der ersten Methode wird das 
Glas stark erwiirmt, zweckmiissig anf 70 bis 85 0 C., dann wird mit Fluss
siiure direct geschrieben, gezeichnet oder gemalt. Bei der zweiten Methode 
werden feste Fluoride auf dem Glase abgelagert und stark erhitzt, wobei sie 
das Glas angreifen und die Aetzurig bewirken. Drittens werden feste Fluo
ride auf Glas erhitzt und der Einwirkung von Siiurediimpfen ausgesetzt; 
dieses Verfahren eignet sich weniger gut als die vorigen fiir diesen Zweck 
Statt der Glasplatten konnen iiberglaste oder emaillirte Metallplatten ange
wendet werden. 

FRITZ HECKERT in Petersdorf (Schlesien) will Hohlglas mittelst Ei n
bIas en des G lases in die Verzierungsteile verzieren. (D. P. 30226.) 

Durchbrochene Metallgebilde oder Drahtgestelle, ferner einzeln oder in Reihen 
(Mustern) angeordnete Verzierungsmittel werden in die Glasform eingelegt 
und durch das Einblasen des Glases (durch Hervorquellen desselben in den 
Zwischen- oder Hohlriiumen der Verzierungen) mit dem Glase verbunden 
bezw. auf demselben fixirt. Die hervorgequollenen rundlichen Glasstellen 
konnen noch teilweise oder ganz durch Schleifen, Graviren, Malen etc. be
arbeitet werden. Die nicht zusammenhiingenden Verzierungen werden auf 
passenden, beim Einblasen des Glases verbrennenden Papier-, Stoff- oder 
Canevasstreifen oder Gestellen befestigt und derart zusammenhiingend in die 
Formen eingeJegt, dass das eingeblasene Glas in directe Beriihrung mit den 
Verzierungen kommt und diese angeschmolzen werden. 

VICTOR BLiiTHGEN in Freienwalde a. d. Oder. - Verfahren zur Her
stellung von ~falereien auf Glas oder glasirten Fliichen. (D. P. 30075.) 
Das Glas wird, damit die .Farbschichten besser haften, mit Wasserglasliisung 
behandelt. Dann werden mit Essigsiiure, Zucker und Farben versetzte Ge
latineliisungen durch Aufgiessen oder mit dem Pinsel auf die betreffenden 
Felder gebracht. Durch den Zusatz von Essigsiiure und Zucker verliert die 
Gelatine ihre Spriidigkeit. Nach dem Trocknen werden die Farbschichten 
mit Collodium iiberzogen, dem durch Zusatz von Ricinusijl die Sprodigkeit 
genommen ist. Die Conturen der einzelnen Felder und Strichschattirungen 
werden zweckmiissig vor dem Auftragen der Farbschichten hergesteIlt. 

FABIAN in Radeberg hat einen Apparat zum Versilbern einwandiger 
Lampenschirme angegeben. Der Lampenschirm wird in ein passendes 
verschliessbares Gefiiss eingesetzt. Der Zwischenraum wird mit SiIberlosung 
gefiillt; dann wird geschiittelt oder gedreht. (D. P. '2~504 yom 22. Miirz 1884.) 

U m Glas, ins besondere Gliihlichtlampenkugeln be r n s t e i n ii h nl i c h 
zu farben, wird dasselbe nach SIMPSON in Nottingham (D. P. 31841) mit 
einer aus Fluorescein und Collodium bestehenden Liisung iiberzogen. 

HENRY F. BELCHER in Irrington, New-Jersey, V. St. A., steIlt nach dem 
D. P. 3022H Glasmosaik folgendermaassen her. Stiicke aus Glas oder 
Stein werden einzeln auf eine Platte von Asbest geklebt, dann wird eine 
zweite Platte aufgelegt; auf die Asbestplatten werden von beiden Seiten 
Bretter gelegt und diese zusammengedriickt. Nun giesst man in den Zwischen-
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raum zwischen den Asbestplatten eine leichtfliissige Legirung von Antimon 
und Wismut. Nach dem Erstarren bildet das ~Ietall ein Rahmenwerk, welches 
die Steine festhalt. 

Es kann dies Rahmenwerk durch Verstarkungsrippen oder durch ein
gegossene Drahte verstarkt werden. Ebenso kann es etwas iiber den Rand 
der Steine iibergreifen, zu welehem Zwecke man auf dieselben vor dem Ein
legen zwischen die Asbestplatten Scheiben aufklebt, die etwas kleiner sind 
als die Steine. 

Die Formen werden vor dem Giessen vorgewarmt. Dies geschieht ent
weder durch Einbetten in heissen Sand oder dadurch, dass man zwei Formen 
zu einer Doppelform mit dazwischen Iiegendem hohlem Raum vereinigt und 
in diesen Raum vor dem eigentlichen Guss Metall eingiesst. 

FRITZ HECKERT in Berlin und Petersdorf (Schlesien) decorirt Glas- (und 
Thon-)waaren mit PerImosaik. (D. P. 31574.) Dieses wird mittelst ge
lochter Perlen dadurch hergesteIIt, dass man das Mosaik zunachst als Perl
stickerei ausfiihrt, diese mit der V orderseite entweder mittelst Kittes octer 
farblosen octer farbigen Emails auf die zu decorirenden Gegenstande auf
klebt und sodann bei Anwendung von Kitt nach Erharten desselben den 
Canevas und die Faden der Stickerei wegsengt, bei Anwendung von Email 
durch Brennen die Perlen mittelst des Emails anschmilzt und dabei den 
Canevas und die Faden der Stickerei verbrennt. 

Ein Glas mit intensivem K u p f e rl ii s t e r, welches zur HertiteIIung von 
Nadelkniipfen diente, wurde von MARX analysirt und gab: 45'29 Proc, Kiesel
saure, 1'50 Eisenoxyd und Thonerde, 37'04 BIeioxyd, 3'38 Kalk, 0'95 Mag
nesia, 6'01 Natron, 1'18 Kali, 3'09 Manganoxydul, 2'76 Kupferoxyd, 0'08 
Wismutoxyd. Eine auf Grund dieser Analyse zusammengesetzte Glasmasse 
aus 45 TIn. Sand, 36 Mennige, '11 Soda, 2 Kalisalpeter, 3-25 Braunstein, 
2'5- Kupferoxyd, 0'25 kryst. Wismutnitrat schmolz zu einem griinschwarzen 
Glas, auf dessen Oberflache in reducirender Flamme sich eine diinne Lage 
metaIIischen Kupfers ausschied. (Spreehsaal 1885; No.8.) 

Stutistik. 
rm Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr \ Ausfuhr 
vom yom vom vom 

Waarengattung 1. Januar 
1. Juli 1884\ 

1. Januar 1. Juli 1884 bis Ende bis Ende bis Ende bis Ende December Juui 1885 December Juui 1885 1884 1884 

an griinem und anderem natur- I I farbigen gemeinen Hohlglas 
(Glasgeschirr) . . . . . . . . 2256 2638 537373 532672 

" weissem Hohlglas, unge-
mustert, ungeschIiffen etc, I mit Ausnahme der Uhrglaser 3155 3316 119 146 118530 
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Waarenga ttung 

an Fenster- und Tafelglas, griin, 
halb und ganz weiss, unge
schliffen etc. .... 

" Spiegelglas, roh, unge-
schliffen .......... . 

" Tafel- (Fenster-) und Spie
gelglas, geschliffen etc. mit 
Ausnahme des belegten . . 

" Tafel- (Fenster-) und Spie
gelglas, belegtem . . . . . . 

" gepresstem, geschliffenem, 
polirtem, abgeriebenem etc. 
Glas mit Ausnahme der Uhr-
glaser ........... . 

" farbigem, bemaltem etc. Glas 
mit Ausschluss der unge
fassten Brillenglaser und 
Lorgnons ......... . 

Einfuhr 
vom 

1. Januar 
bis Ende 
December 

1885. 

7263 

29699 

682 

867 

4705 

5633 

vom 1. Juli 
1884 

bis Ende 
Juni 1885. 

8276 

30868 

651 

977 

4610 

6112 

Ausfuhr 
vom 

1. Januar 
bis Ende 
December 

1884. 

38754 

8170 

28961 

30745 

27267 

6754 

vom 1. Juli 
1884 

bis Ende 
Juni 1885. 

37464 

6235 

29408 

29300 

26790 

6549 

XVII. Thonwaaren. 

I. Rohmaterialien, Vorbereitung derselben. 
O. BISCHOF, Sprechsaal 1884, S. 584, giebt eine Analyse von eng

Ii s c hem 0 h ina - 01 a y der Firma R. DRESSEL & OOMP in London. 
Nach KOSMANN, Thonind. Ztg. 1884, 392, eignet sich ein plastischer 

feuerfester Schieferletten der WENZELAUSGRUBE bei Ludwigsdorf, der 
im grubenfeuchtem Zustande direct verarbeitet werden kann, gut zur An
fertigung hochfeuerfester Gegenstande, feiner Gefasse, Terracotten und po
roser Thonwaaren. 

Die Theebiichsen der KONIGL. PORCELLAN-MANUFACTUR in Berlin, bei 
welchen ein eingeschliffener vertieft liegender Deckel durch einen quer 
dariiber gesteckten Stab und eine Schraube gehalten wird, werden nach 
einer gefalligen l\Iitteilung neuerdings als Kugelmiihlen benutzt, urn 
Glasuren und Farben zu mahlen (nass und auch trocken). Es werden zu 
dem Reib-Gut Porcell~kugeln hinzugegeben (fiir Malergold Glaskugeln), dann 
werden die Biichsen unter Einlegen eines Gummiringes unter den Deckel 
dieht gesehlossen, und zu zehn hintereinander in eine entsprechende Latten
trommel gelegt, die in Umdrehung versetzt wird. Die Theebiiehsen werden 
bis zu 30 I Inhalt gefertigt. 

KRAMER und VON ROTHE in Osnabriick (D.P. 28652) haben eine Maschine 
zum SehHi-mmen und Reinigen von Thon angegeben. Die Zer-
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kleinerung des Thones und die Ausscheidung der Steine wird continuirlich 
bewirkt, indem der Thon durch Trichter A in den mit Wasser ganz ge-
fiillten Cylinder B raUt und Fig. 49. 

hier durch die Rlihrarme 
dem Wasserstrom entgegen 
nach F gefiihrt wird. Nach 
F gelangen jedoch nur die 
Steine und Verunreinigun
gen, die durch Schaufeln 
ausgeworfen werden, wah
rend der Thon sich in dem 

,---~,..-h. 

Wasser aufschHimmt und bei D mit diesem abfliesst. 

II. Porcellan, Steingut, Steinzeug, Fayence, Topfergeschirr. 
a) Massen. Zur Geschichte des Porcellans teilt KNOLL (Thonind. 

Ztg. 1884, 373) einen Bericht von NIENHOFF (1655) liber seinen Besuch in 
Uncienjen, China, mit. 

Nach EWERBECK (D. Bauztg., Thonind. Ztg. 1884, 2) hat man in Raren 
die Fabrikation des Rarener Steinzeugs wieder aufgenommen, indem man 
einen friiher benutzten Of en ausgegraben und mit guten Resultaten wieder 
in Betrieb gesetzt hat. Die Hauptfarbe, ein schones Goldbraun, entsteht 
durch das Brennen von selbst; die sonst verwendeten Farben sind blau, braun 
und violet. Die Glasur ist eine Salzglasur. 

Das Steinz eug Altenra th' s ist nach W. SCHUMACHER (Thonind. Ztg. 
1884, 13) erst in neuester Zeit wieder bekannt geworden. Es ist verwandt 
mit dem Siegburger Steinzeug, da 1633 oder 1634 fast alle Topfer aus 
Siegburg auswanderten und in Altenrath das Handwerk fortsetzten. 

Die Porc e llanknopfe (Sprechs. 1884, 368) werden nicht glasirt, 
sondern aus einer JIJasse hergestellt, die im Feuer selbst eine glasige, glasirt 
erscheinende Oberflache gewinnt. Die franzosischen sogen. Strasskno,pfe 
sollen allein aus mit Salzsaure gereinigtem Feldspat hergestellt werden. 
Die Achatkniipfe bestehen aus Feldspat und Knochenasche; der Mischung 
wird zum Formen etwas Klebmittel zugesetzt, und zwar j)Iilch, Oel, Mehl
kleister, Teer oder eine Liisung von CaseIn in Borax. 

Man wird bei Herstellen der j)Iassen mit reinem gemahlenem Feldspat 
beginnen und, wenn das Product sich im Feuer deformiren sollte, Zusatze 
von Flint und Kaolin machen. Indessen kann man auch zu kiinstlichen 
Massen greifen und Achatkniipfe herstellen aus einer Fritte von 33 TIn. 
Quarzsand, 65 TIn. Knochenerde, 2 TIn. Potasche. Die Fritte wird fein 
gemahlen und mit etwas Kaolin versetzt. - Fiir glasglanzende und sehr 
transparente Waare werden Fritten empfohlen aus 1 TI. Kaolin, 6 TIn. 
Feldspat oder 8 TIn. Feldspat und 0'25 TIn. Knochenasche oder 9 TIn. Feld
spat und 0'7 TIn. Knochenasche. - Auch nach Art des franziisischen Fritten
porcellans lassen sich Knopfmassen herstellen. 

Biedermann, Jahrb. VII. 8 
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Das Brennen der durch die Pressmaschinen auf Papierbogen gereihten 
und getrockneten Kniipfe geschieht zwar in Muffeln, doch bei dem fort
wahrenden Oeffnen derselben in sauerstoffreicher Atmosphare. Ein stehender 
Flammofen mit ringfiirmiger centraler Feuerung enthalt 6-7 A1>teilungen, in 
welchen bis zu 60 Muffeln von gutem feuerfestem Thon iibereinander stehen. 
In jeder lIfuffel liegt eine genau eben geschliffene Bodenplatte; dieselbe wird, 
sobald sie rotgliihend ist, herausgenommen und, nachdem der Papierbogen 
aufgelegt und das Papier verbrannt ist, wieder eingesetzt. Die Kniipfe sind in 
10-15 Minuten fertig (bei Hellrotglut). Die Platte wird herausgezogen und 
auf ein eisernes, zum Kippen eingerichtetes Gestell gelegt. Von der schrag 
geneigten Platte kehrt man die Kniipfe ab, stellt die Platte wieder gerade 
und legt eine zweite Beschickung auf. In einem Of en mit 60 Muffeln sollen 
in der Stunde 1 800000 Kniipfe gebrannt werden kiinneri. 

Hornimitation sind nach Sprechs. 1884, 521, dunkle, und Bein
imitation helle Massen, die wie Steingut im ersten Feuer gargebraunt und 
dann im zweiten Feuer glasirt werden. Die Aderung del' Elfenbeinmasse 
wird durch Zusammenlegen verschieden gefarbter Massen hergestellt, indem 
man eine nahezu we~sse und eine durch Ocker schwach gelb gefarbte Masse 
abwechselnd in einen dickwandigen Napf aus Gyps giesst, die erhartete, aber 
noch feuchte Masse herausnimmt, mit dem Schneidedraht teilt und in Formen 
presst odeI' mit dem Eisen abdreht. Die Elfenbeinmasse soil aus 20 Tin. 
biihmischem Kaolin, 23 TIn. desgl. gebranntem, 22 TIn. Quarz und 55 TIn. 
Knochenasche bestehen. Die Glasur ist eine Boraxfritte. 

Fiir Gefasse mit frei aufgelegten BIumen etc. verwendet man gelbliches 
Elfenbeinporcellan, welcbes durch Zusatz von 0'2 Proc. RutiI (Titan
s au I' e) geIb gefarbt ist. Das Feuer muss oxydirend sein. Der Glasur 
mengt man 0'4 Proc. Rutil bei. Auch mit passenden Mengen Mangan
oxyd erzielt man eine Farbung der PorzeIIanmasse, welche ins Braunliche 
zieht und einen warmen, angenehmen Fleischton giebt. Die mit Nickel
ox y d versetzten lIlassen werden noch etwas braunlicher. - Diese Verfahren 
sollen sicherer zum Ziele fiihren, als die blosse Gegenwart von Eisenoxyd 
und oxydirende Ofenatmosphare beim Glattbrand, welche auch empfohlen 
werden. - Die aufgelegten BIumen etc. werden im Gegensatz zu den Ge
fassen aus weisser, hochtransparenter Masse gefertigt. (Sprechs. 1884, 
213, 252.) 

W. SCHUMACHER, Schwefelkiesbildung in Steingutmassen, 
Thonind. Ztg. ] 884, 134, erzeugt oft Flecke in hellem Steingut. Es fanden 
sich in dem Bottich fiir Feuerstein viele SchwefeIkieskrystallchen, die wahr
scheinlich aus zufallig in den Bottich gelangten Eisenteilen und in dem 
Feuerstein beim Riisten entstandenem Schwefelcalcium gebildet waren. 

W. SCHUMACHER, Thonind. Ztg. 1884, 154, bespricht das Weissbren
nen der Thonwaaren. Wenn man Eisenoxyd in nicht zu grossem 
Mengenverhaltnis in Bi- und Trisilicate von Alkali, Alkali-BIeioxyd, mit 
geringerem Verhaltnis des Letzteren, oder Alkali-Kalk einschmilzt, so erhalt 
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man, besonders bei Gegenwart von Thonerde, s ch wach griine Glaser. ~Ian 

nimmt an, dass sich in diesen Fallen das Oxyd in Oxydul verwandele, ohne 
dass eine von aussen kommende reducirende Einwirkung notwendig ist. Ent
sprechende Versuche ergaben, dass der Cornishstone (ein Gemenge von 
Feldspat mid Quarz), also ein Thonerde-Alkali-Silicat, ein Mittel ist, welches 
das Eisenoxyd der Thone, d. h. des fetten Thones und des Kaolins 
aufnimmt, urn dasselbe in die griinliche Alkaliverbindung umzuwandeln; es 
muss der Feldspat jedoeh zum Sehmelzen kommen. - Durch Kobalt kann 
man diese Massen so niianeiren, dass sie schwach blau werden, wie ge
wiinscht. - Alkalireieh er S t einz eugthon aus Nassau, welcher kornigen 
Feldspat enthalt und dessen Thonsubstanz auch noch mit Alkaliverbindungen 
vereinigt ist, giebt im reducirenden Feuer bei einer Temperatur, bei der 
der Feldspat noeh nicht sehmiIzt, einen ziemlieh festen, aber noeh porosen 
rein weissen Scherb en. - Wird er aber, wie bei Steingutherstellung, mit 
Kaolin versetzt, so giebt er einen rotliehen Scherb en. Die ~Iasse fiir 
Fe I ds pat s t e ingu t (mit rotlich brennendem Kaolin versetzter Steinzeug
thon) bekommt daher zur Entfarbung einen Zusatz von Fe Ids pat (Cor
nishstone) und wenn sie nieht rein genug ist, urn mit diesen allein 
eine geniigende Waarenfarbe zu geben, noeh einen Zusatz von 3-5 Proc. 
Kalk. Man brennt bei einer bis zum Erweichen des Feldspats gesteiger
ten Temperatur und erhalt dann in der Regel weisse Farbe. Eine Ueber
sehreitung dieser Temperatur ist schadlieh. - Kalk-Steingut erhaIt 
Massen mit 10-20 Proc. Kalk oder Kreide. Der Kalk wirkt in erster Linie 
regelnd auf die ehemisehe Beziehung des Scherb ens zur Glasur und in zweiter 
Linie entflirbend. Die :/,Iassen brennen sich weiss, werden aber bei Ueber

sehreitung der Garbrandtemperatur gelblich oder graugelblieh. Verf. halt 
den Ersatz der Kreide dureh einen rein weiss brennenden Kalk fiir angezeigt, 
ebenso solIte man miigliehst reinen Thon verwenden. Man kann dann den 
Kalkgehalt erniedrigen (6-8 Proe.) und die Garbrandtemperatur und Harte 
steigern. - Es sind somit hier einerseits die alkalireiehen Thonerdesilieate 
(Feldspat, Cornishstone), andererseits der Kalk die weissmachenden Zusatze. 

Naeh W. SCHUMACHER ist die Rotfarbung des Seherbens von 
Steingut, welehe beim Brennen mit stark rauchiger, schwefelhaltiger 
Flamme eintritt, auf Eisen zuriiekzufiihren; sie tritt jedoch nur auf, wenn 
die zum Brennen verwendeten Kohlen viel Sehwefel enthaIten (Thonind. Ztg. 
181'4, 234). Nach SEGER kann die Rotung durch haufigen Weehsel von 
redueirender und oxydirender Atmosphare bei massiger Temperatur zum 
Verschwinden gebraeht werden. 

b) Glasur und Verzierung. Die KONIGLICHE PORCELLAN-MANUFACTUR in 
Berlin hat nach freundlichen Privatmitteilungen auch im abgelaufenen Jahre 
eine Anzahl neuer Decorirungen von PorceIIan zur Anwendung ge
bracht, und insbesondere die friiher*) angefiihrten Deeorirnngen von SEGER-

.) Techn.·chem. Jahrb. 0, S. 132, 6, S. 137. 

8* 
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Porcellan weiter ausgebildet. Durch eine geeignete Feuerfiihrung beim 
Erande ist es gelungen, die schon friiher erwahnte gelbe Uranglasur neben 
eingelegter chinesisch Rotglasur zu erhalten. Die Schwierigkeit liegt darin, 
dass die Uranglasur bei oxydirender Flamme, das chinesisch Rot aber bei 
reducirender Flamme gebrannt werden muss. Ebenso ist es moglich gewesen, 
das Pink (durch chromsaures Zinnoxyd) neb en chinesisch Rot anzuwenden, 
obwol die Pinkglasur bei reducirendem Feuer weiss wird. 

Zur Niiancirung des chinesisch Rots hat man Streifen von ver
schiedenem Kupfergehalt (1/10 Proc. und 1 Proc. Kupfer) nebeneinander gelegt. 

Ferner wurde das chinesisch Rot mit einer Eisenglasur combinirt, 
indem ausgesparte Streifen mit Eisenglasur gefiillt wurden. Die Streifen 
erscheinen nach dem Brande gelblich. Das Rot wird an den Randern ge
wohnlich blau und vermischt sich mit dem Eisen. Zuweilen verlauft die 
Kupferoxydulglasur iiber die Eisenglasur, und es entstehen blaue Stell en. 
Das Eisen scheint iiberhaupt das noch nicht aufgeklarte Blauwerden der 
Kupferoxydulglasur zu begiinstigen. (Friiher setzte man der Kupferoxydul
glasur Eisen hinzu, jetzt ist aber darin bis auf Verunreinigungen kein Eisen 
enthalten.) 

Die Verzierung von Porcellan pate sur pate, welche bekannt
lich in diinnen, zarten, weiss en und halbdurchsichtigen Reliefs auf dunklem 
Grunde besteht, wurde bisher auf gefiirbter (&peciell bJauer) Mas s e aus
gefiihrt. Nach einem neuen Verfahren der Konig!. llfanufactur werden die 
Verzierungen auf bJauer G 1 a sur angebracht, wodurch der Grund eine ge
sattigtere und gJeichmassigere Farbe erhalt. llfan verfahrt foJgendermaassen. 
Das Stiick wird vergliiht, gJasirt und nochmals vergJiiht. Dann wird mit 
Paste darauf gemalt. Die Decoration muss als diinner Brei mit dem Pinsel 
aufgetragen werden, sonst lost sie sich ab und reisst. Dies macht allerdings 
das Decoriren sehr umstandlich und das Fabrikat teuer. Die decorirten 
Stiicke werden gut gebrannt, dann wird das Ganze iiberglasirt und nochmaJs 
gut gebrannt. 

Da glanzende Flachen bei Architekturen oft storen, so liefert die 
Manufactur fUr diese Zwecke Teller, Platten etc. mit matten Glasuren. 
Dieselben werden erhalten, indem die Oberflache der in gewohnlicher Weise 
hergestellten Gegenstande mit Flusssaure weggeatzt wird. 

Nach Sprechs. 1884, 521, 546; stellt LAUTH in Simes jetzt auch das 
chi n e sis c h Rot auf einem leichter schmelzbaren Porcellan her. Derselbe 
liefert auch Porcellan mit Steingutglasuren, welches sehr schon sein soli. 

Ueber die Steingutglasuren hat H. SEGER eine eingehende Arbeit 
veroifentlicht, Thonind. Ztg. 1884, 52 if. Ais Ausga{lgspunkt fiir die Unter
suchungen diente die Masse und Glasur von Choisy-Je-roy. Die Zusammen
setzung der Masse ergab sich zu 53'61 Proc. Thonsubstanz, 9'7::\ Proc.1<'eld
spat, 36'66 Proc. Quarzpulver. Als Ersatz dafiir stellte S. eine ahnliehe, 
geniigend weisse und bildsame Masse aus deutschen Rohstoifen her, namlich 
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20·8 Proc. Ebernhahner Thon, 55 Proc. Sennewitzer Kaolin, 14'5 Proc. Quarz, 
9·7 Proc. Feldspat. Die G I a sur entsprach der stiichiometrischen Formel 

RO [d. i. K20, Na2Q, CaO, PbO] + 0'49 AJ203 + 3'47 Si02 + 0'32 B~03 
und Hess sich herstellen aus 12'10 Proc. Feldspat, 38'85 Sennewitzer Kaolin, 
16'99 Quarz, 7'87 Marmor, 21'49 Mennige, 8'16 Borax. Diese Glasur war 
auf obigem Scherben haltbar, erforderte aber Goldschmelzhitze. - Verf. 
priifte nun eine grosse Zahl von Massen fiir Glasur und Scherben und giebt 
dann folgende Regeln: Wird eine Glasur auf einem gegebenen Scherb en 
haarris s ig, so lassen sich folgende Mittel anwenden, um dieses zu beseitigen: 
A) Durch Abanderung des Scherb ens unter Beibehaltung der Zu
sammensetzung der Glasur: 1. durch starkeres Brennen desselben; 2. durch 
feinere Mahlung des Quarzes; 3. durch Verminderung des Thonsubstanz
gehaltes und gleichzeitige Erhiihung des Qarzgehaltes; 4. unter Beibehaltung 
der Thonsubstanzmenge durch Erhiihung der plastischen Thonsubstanz auf 
Kosten der Kaolinsubstanz; 5. durch Verminderung des Feldspatgehaltes auf 
Kosten des Quarzes oder Thonsubstanzgehaltes. - Tritt Absprengender 
Glasur ein, so sind die entgegengesetzten Abanderungen zu machen. -
B) Unter Beibehaltung des Scherbens durch Abanderung der Zu
sammensetzung der Glasur: 1. durch Erhiihung des Schmelzpunktes der 
Glasur durch Sand-, Feldspat- oder Thonzusatz; 2. unter Beibehaltung des 
Saureverhaltnisses durch Erhiihung des Borsauregehaltes auf Kosten des 
Kieselsauregehaltes; 3. durch Ersatz der Flussmittel mit hohem Aequivalent
gewicht durch solche mit geringerem. - Tritt ein Absprengen der Glasur 
ein, so sind die entgegengesetzten Abanderungen zu machen. - Neigt eine 
GIasur zum Erblinden, so ist darin abzuandern: 1. die GIasur ist durch 
Erhiihung der Flussmittel oder des Borsauregehaltes leichtfliissiger zu mach en; 
2. es ist Thonerde in die Glasur einzufiihren bezw. der Thonerdegehalt zu 
erhiihen. 

Es ist unter Beriicksichtigung dieser Beziehungen nicht schwierig, fiir 
jede Glasur einen passenden Scherben zu suchen und umgekehrt. Ebenso 
kann man einen Thon durch einen anderen ersetzen, wenn man in diesem 
durch Analyse den Gehalt an Thonsubstanz, unverwittertem Feldspath und 
Quarz bestimmt hat. Eine Schwierigkeit entsteht hier freilich dadurch, dass 
der Quarz im Thon von verschiedener Feinheit ist. Rier miissen dann practische 
Versuche der Rechnung zu Hilfe kommen. 

Eine farblose Steingutglasur von der Zusammensetzung: 
K2 0, Na2 0, CaO, BaO + 9'6Si02 + 2'4B2 03 

wurde erhalten aus 101 Kalisalpeter, 50 Marmor, 98'5 kohlensaurem Baryt, 
191 krystallisirtem Borax, 24'8 krystall. Borsaure, 2'88 Quarzsand. Sie gab 
gute Resultate auf einem S c her ben aus 21 Thon von Grossalmerode, 23 
Kaolin von SennewitzJ 51 Quarz, 5 Feldspat. 

Fiir sich rotbrennende Scherben wurden etwa 15 Proc. Eisen 
haltige Thone von Moschheim oder Helmstadt an Stelle der weiss brennen
den Thone verwendet, wahrend fiir gelbe :Masse ein Gemisch von 45 TIn. 
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magerem Glashafenthon aus Grossalmerode und 45 TIn. Formsand von Stein
berg benutzt wurde. Diese Massen passten fiir die eben angefiihrte farb
lose Glasur. 

Zur HersteIIung far biger G I asuren wurden zunachst G lasurfrit
ten bereitet aus 50'5 Kalisalpeter, 25 ll:Iarmor, 49'2 kohlensaurem Baryt, 
95'5 krystaII. Borax, 86'S krystall. Borsaure, 2SS Sand und MetalIoxyden, 
namlich SOFe2 0 3 oder 76'4 ll:In30" oder 74'S NiO, oder SO'4 C0 30" oder 
SO'4 Cr2 0 3, oder 14S'3 U3 0" oder 79'4 CuO. Diese Glasurfritten werden 
mit 1, 3, 5, 10 (bis 30) TIn. farbloser Glasur versetzt. Fiir goldhaltige 
Glasur wurde auf 1000 TIe. farblose Steingutglasur 1 Tl. Gold in Form von 
Cassius'schem Purpur eingefiihrt, fiir platinhaltige 1 Proc. Platin als Platin
salmiak, fiir iridiumhaltige 1 Proc. Iridiumsesquioxyd. - Bei diesen b lei
freien Glasuren giebt Manganoxyd violetbraune, das Nickeloxyd graubraune, 
das Kupferoxyd hellblaue Farben, wahrend die gewohnlichen bleihaItigen 
Steingutglasuren unter gleichen Verhaltnissen rotbraun, gelb braun und griin 
Iiefern. Besonders schone himmelblaue und tiirkisblaue Glasuren liefert das 
Kupferoxyd bei starker Verdiinnung. - Setzt man zu der farblosen Glasur 
10 bis 15 Proc. Zinnoxyd, so erhalt man weisse, opake EmaiIIen, welche 
voIlig den fiir die Fabrikation von gemeiner Fayence gebrauchlichen BIei
Zinnemaillen gleichen. 

Eng 0 ben, das sind diinne U eberziige des Scherbens, welche eine 
Zwischenlage zwischen Scherben und GIasur bilden solIen, kiinnen entweder 
auf den rohen, lederhart angetrockneten, oder auf den vergliihten Scherben 
aufgetragen werden; in letzterem FaIle muss die Engobe in einem beson
deren Brand befestigt werden. 

Letzteres Verfahren empfiehlt sich besonders, wenn es sich urn weisse 
Engobe aus farbigem Scherb en handelt. AIs Engobe fiir vergliiten Scherben 
dient ein Gemisch aus 15 farblose Glasur, 29'75 Thonsubstanz und 55'25 
Quarz. Diese Engobe kann mit kauflichen Unterglasurfarben gefarbt werden. 
Die diinne Angussschicht ist ohne Einfluss auf das Verhalten der Glasur zu 
dem Scherben. Diese Masse kann ebensogut zur Schlick erm al erei dienen. 
ll:Ian kann. sie auch farben, doch ist hierbei (einer gef. Privatmitteilung zufolge) 
zu beachten, dass die Oxyde in dem Schlicker nicht aufgeliist werden, son
nur mechanisch durch ihre Korperfarbe wirken. So erhaIt man mit Eisen
oxyd ein Z i e gel rot, das wertvoII, ist, da eine gleiche Farbe sich mit Gla
suren nicht herstellen lasst. 

Ein Gemisch von 35 farblose Glasur und 65 Steingntmasse gab in 
Silberschmelzhitze einen Ueberzug wie eine Zinnemail und bei mehr oder 
weniger dickem Auftrag ahnliche Wirkungen, wie die ll:Ialerei pate sur 
pitt e auf Porzellan. Analog verhaIten sich gefarbte Glasuren. 

Zur Decoration auf ungebranntem Scherben darf dieser 
nicht zu trocken sein. ll:Ian malt mit Steingutschlicker, der ev. durch Unter
glasurfarben gefarbt ist, mit ll:Ialbiichse oder Pinsel, bringt in den Rohbrand, 
iiberzieht mit Glasur durch Eintauchen und brennt glatt. 
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Bei Radirungen im Iufttrockenen Scherben (Decoration des 
DouLToN-Steinzeuges) werden von Hand oder durch Form en Vertiefungen von 
0·5 mm auf dem Scherben hergestellt und entweder UntergIasurfarbe in die 
Vertiefungen eingelassen, deren U eberschuss nach dem Trocknen abgerieben 
wird; oder es werden die Stiicke nach dem Rohbrande mit farbiger GIasur 
iiberzogen, die an den vertieften Stell en durch ihre griissere Dicke wirkt. 

Als Verzierung dient ferner die MaIerei auf gebranntem Scher 
b en mit opaken waissen oder farbigen Thonpasten (SchlickermaIerei). Diesa 
Schlickeriiberziige werden festgebrannt und dann gIasirt. 

Die Malerei mit durchscheinenden farbigen Pasten (ent
sprechend den Arbeiten pate sur pate colore auf Porcellan und Decoration 
der Fayencen von Fiinfkirchen) wird wie die vorige ausgefiihrt; man setzt 
jedoch dem Schlicker mehr GIasur hinzu und farbt nicht mit opaken Unter
glasurfarben, sondern mit geliisten Metalloxyden (durch Anwendung farbiger 
GIasuren. 

Malerei mit weisser durchscheinender Paste auf farbigem 
Scherben (entsprechend den Arbeiten pate sur pate von Sevres). Der Scher
ben wird durch Zusatz von Metalloxyden zur Masse, durch Anwendung von 
sich farbigbrennendem Thon oder durch ein Impragniren des vergIiiten 
Scherbens mit salpetersauren oder essigsauren l\Ietallsalzen und Ausgliihen 
gefarbt. Zum Malen dient ein Gemisch von weisser Steingutmasse und 
GIasur. Das Arbeitsstiick wird nach dem Pastenauftrag ausgegIiiht, dann 
durch farbIose GIasur gezogen. 

l\Ialerei mit farbigen Glasuren mit Conturirung durch 
reliefartig aufliegende Pasten (Fayencen von TH. DECK). Die Farbung 
wird mittelst durchsichtiger GIasuren gegeben, die Conturen werden auf
gemalt oder beim Formen hergestellt (wie bei den :MlNToN'schen FIiesen.) 

Fiir das Auftragen der Past en als diinne Rippen wird ein Instrument 
beschrieben, welches einer Pipette gleicht, durch welche ein unten mit der 
Spitze hervorragender und als Venti! wirkender Draht reicht. 

Die Decoration des Steingutes mit durchsichtigen oder durch 
Zinnoxyd getriibten ReIiefgIasuren (Fayencen von GlEN und LONGWY) 
wird ausgefiihrt, indem durch Druck oder l\falerei dunkeIfarbige Umranderungen 
hergestellt werden und dazwischen farbige GIasur in dicken Tropfen ein
gesetzt wird. Schliesslich wird die Radirung in der Engobe (Sgraffito) 
beschrieben. 

Steingutglasuren aus Schwerspat gelingen nach H. SEGER, 
Thonind. Ztg. 1884, 241, 252, wenn man beim Einschmelzen dem GIassatz 
Holzkohle hinzusetzt. Die SchwefeIsaure wird dann bis auf Spuren entfernt 
und eine klare, wasserhelle, ziemlich leichtfiiissige GIasur erhalten. Der 
Satz wurde nach dem Verhaltnisse: 

BaO, Na20, 5 Si02, B203 
zusammengestellt, wobei auf ca. 124 TIe. Schwerspat 15 TIe. Holzkohle ge
nommen wurden. Das EinschmeIzen dieser GIasursiitze muss in besonders 
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construirten Oefen geschehen, urn eine vorzeitige Verbrennung der Holzkohle 
zu verhiiten. Die chemisch-technische Versuchsanstalt bei der Kiiniglichen 
Porcellan-Manufactur ist bereit, deutschen Fabriken, welche die Barytglasuren 
bei sich einfiihren wollen, dazu nahere Anleitung zu geben. 

Einfluss der Schwefelsaure auf Steingutglasuren, H. SEGER, 
Thonind. Ztg. 1884, 143*). Wenn die Bestandteile der Glasuren, wie ge
wiihnIich, "Schwefelsaure enthaIten oder auch Gyps und Schwerspat der 
Glasur hinzugesetzt sind, so enthalten die daraus erschmolzenen klaren 
Glasuren Sulfate aufgelOst, welche beim Aufschmelzen auf den Scherben sich 
teilweis abscheiden und die Glasuren "aufkochen" oder "eierschalig" werden 
lassen. Man muss daher die Glasur im reducirenden Feuer einschmelzen, 
urn die Schwefelsaure auszutreiben. 1m Of en herrscht gewiihnlich schon 
eine reducirende Atmosphlire, wahrend man diese in der Mufi'el dadurch 
erzeugen muss, dass man mehrmals kieniges Holz einschiebt, sobald die 
Temperatur so hoch ist, dass die Glasur sich eben schliesst. Dies darf in
dess erst dann geschehen, wenn die Glasur die Farbe viiIlig deckt und 
dadurch vor reducirenden Einfliissen schiitzt, anderenfalls wiirden gegen 
Reduction empfindliche Farben, wie Pink, Antimongelb etc., schwinden. 

HEINECKE hat seine Arbeit iiber Steingutglasuren, welche sich 
fUr Veltener Thon eignen,**) fortgesetzt. (Thonind. Ztg. 1884, 22.) Er er
hielt eine gute durchsichtige Glasur aus 55·4 TIn_ Feldspat, 7·9 TIn. calcinirter 
Soda, 4-8 TIn. Salpeter, 19-7 TIn. kohlensaurem Baryt, 8·1 TIn. Zinkoxyd, 
68·4 feinem Quarzsand und 37-7 TIn_ krystallisirter Borsaure. Die Glasur 
hat die Zusammensetzung: 

17·5 Si02, 3·5 B2 0 3, AI2 03, K2 0, Na2 0, BaO, ZnO. 
Deckende Glasuren erhlilt man durch Einfiihren von Zinnsaure an Stelle 

eines Teiles der Kieselsaure, z. B. 16 Si 0 2, 1·5 Sn 0 2, 3·5 B2 0 3 etc. Die 
Glasur ist vollstandig weiss und undurchsichtig (opak). Ersetzt man in beiden 
Glasuren die Flussradicale (R2 0) teilweise durch gleiche Molekiile farbender 
Radicale, so erhlilt man farbige durchsichtige bezw. opake Glasuren. Bei 
durchsichtigen Glasuren geniigen [) Proc. rarbenden Radicals, urn eine leb
hafte Farbung hervorzurufen. Beim Farben mit Chromoxyd rechnet man 
entsprechende Molekiile Thonerde dafiir abo Bei opak"en zinnhaltigen Glasuren 
ist etwas mehr Farbradical erforderlich. Verf_ kommt zu folgenden Schliissen: 
1. Thonerdehaltige Glaser, die aus mehreren Flussradicalen zusammengesetzt 
sind, sind durchsichtiger als mit weniger Flussradicalen zusammengesetzte 
derselben Constitution. 2_ Glasuren aus schwerer gIasbiIdenden Componenten 
miissen an Kieselsaure reicher zusammengesetzt sein, als Glaser aus leichter 
glasbildenden Componenten, damit sie durch Einwirkung des Scherbens bei 
hiiherer Temperatur oder durch Einwirkung der Atmosphare bei gewiihnlicher 
Temperatur nicht zersetzt werden kiinnen. 3. Saure und thonerdehaltige 

*J Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 131. 
**J Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 142_ 
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Glasuren werden schwerer durch die Basen des Scherb ens nach Eintreten der 
Schmelztemperatur zersetzt (entglast), als weniger saure und thonerde
haltige Glasuren. 4. Ein gewisser Gehalt an Borsaure verhindert ebenfalls 
die Zersetzung (das Entglasen) der Glasur durch die Basen des 
Scherbens. 5. Kalkhaltige Glasuren halten nicht auf einem stark kalk
haItigen Scherben (wie die Veltener). 

Das Glasurabspringen beim Steingut wird von W. SCHUMACHER 
in Thonind. Ztg. 1884, 31 besprochen. Der Fehler besteht darin, dass von 
dem Rande der Teller u. dgl. die Glasur abspringt oder auch an stark ge
knimmten Flachen sich abschiiIt. Die Ursache liegt nach SEGER *) teilweise 
darin, dass die Masse des Scherbens zuviel Kieselsaure enthiilt oder dass 
diese zu fein gemahlen ist. Nach dem Verf. kommt aber auch wesentlich 
die Scherbenspannung in Folge von Differenzen der Gefiigedichtigkeit 
der gebrannten Waare in Betracht. Die Spannung ist abhiingig von Neben
umstanden, z. B. zu grossem oder zu geringem Wassergehalt der Masse, zu 
poriisen Gypsformen, trockener bezw. stark saugender Form, starkem Druck 
beim Ein- oder Ueberformen, ungeniigendem Abnehmen der Rander, sowie 
Zusammentreffen dieser Verhiiltnisse. So wurde z. B. in einer Fabrik, die 
zeitweise sehr stark an Randerabspringen zu leiden hatte, beim Auftreten 
des Fehlers der Rand der Teller u. s. w. stark abgenommen, und dies hatte 
immer guten Erfolg. 

Die ILMENAUER PORCELLANFABRIK hat ein Verfahren zur Herstellung 
erzartiger Ueberziige fiir Porcellan angegeben. (D. P. 29666.) Der 
mit Gummischlicker iiberstrichene Gegenstand wird mit zerkleinerten Porcellan
scherben oder -Brocken und dann mit einem Pulver iiberstreut, welches aus 
Kobalt oder einer anderen passenden Metallverbindung, trockener Glasur und 
Porcellansand zubereitet ist. Der Gegenstand wird im Glattofen gebrannt 
und nach dem Bestreichen mit Glanzgold, -Silber oder einer passenden 
Porcellanfarbe nochmals in der Muffel gegliiht. 

Dieselbe Fabrik bringt matt und glanzend erscheinende Reliefver
goldung auf Porcellan folgendermaassen hervor. (D. P. 29566.) Der 
mit Glasur iiberzogene Gegenstand wird zuerst mit Schellackfirniss bestrichen. 
Man tragt dann einen Brei aus Gummi und Porcellanmasse auf. Die so 
vorbereiteten Stellen werden mit zerkleinerten glasirten Porcellanscherben 
bestreut; diese haft en nur an dem Gummischlicker. Der Gegenstand wird 
im Starkfeuer (Glattfeuer) gebrannt und hierauf mit Glanzgold (Glanzsilber 
oder Porcellanfarben) iiberzogen. Diese Farben werden in der Muffel ein
geschmolzen. 

Einen Ueberzug von Bleiglanz auf Porcellan etc. steIIt EMERSON
REINOLDS her, indem er eine Liisuug von Natriumhydrat, Bleitartrat und 
Schwefelharnstoff auf 50 0 erwarmt und die zu iiberziehenden Gegenstande 
eintaucht. (Journ. Chern. Soc. 1884, 162.) 

*) Techn.-chem. Jahrb. 0, S. 130. 
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c) Formgebung. VILLEROY (Oesterr. P. vom 17. Februar 1884) verwendet 
an Stelle der Formen aus Gyps solche aus einer porosen, im Steingut
bisquitof~n gebrannten Thonmasse (erhalten aus 300-400 TIn. Thonerde, 
300-400 TIn. Kieselerde, 400-500 TIn. kohlensaurem Kalk, 20-30 TIn. 
kohlensaurer Magnesia, 10-20 TIn. Eisenoxyd). 

~IijLLER in Breslau (D. P. 23569) hat sich einen Mechanismus zum 
Bewegen von Drehscheiben patentiren lassen. 

GEBRUDER NETZSCH in Selb, Bayern, haben eine Einrichtung zum 
Drehen von Tellern, insbesondere zum centrischen Auflegen des Masse
blattes auf die Drehscheibe angegeben. (D. P. 28651.) 

Bei der Thonwaaren-Presse von ~I~GOWAN in Trenton und ROYAL 
MOULTON BASSETT in Birmingham (D. P. 28527) werden die beiden Press-

Fig. 50. formen a c durch Dampf erhitzt. In der einen 
Pressform ist eine Einlage b von diinnem Me
tallblech mit· den ausseren Conturen des zu 
pressenden Gegenstandes enthalten, um den zu 
erzeug~nden Gegenstand sowol, als auch die 
Metalleinlage, mit welcher der gepresste Gegen
stand aus der Pressform herausgenommen 
wird, zu erhitzen und den Gegenstand auf der 
Metalleinlage zu trocknen. Die Oberform c 
erhalt beim Pressen einen Ueberzug d aus 
Kautschuk oder dergleichen. 

SEIDEL in Dresden hat in D. P. 28033 
ein sinnreiches Verfahren zur Her s tell u n g 

sauberer Kanten an den glasirten Flachen von Kacheln und 
F Ii e sen angegeben. Die Glasur von Kacheln und Fliessen fallt stets 
an den Randern ungleichfiirmig aus, weshalb die Rander vor Benutzung 
abgesprengt und dann glatt geschliffen werden miissen. Um diese Opera
tion zu erleichtern, werden vor dem Brennen und Glasiren in der .Nahe 
der Rander tiefe Einschnitte gemacht, welche der endgiiltigen Form der 
Kachel entsprechen. Diese Einschnitte werden durch Chamottemehl oder 
nicht schmelzenden Thonstaub ausgefiillt, so dass nach dem Auftragen der 
Glasur und Einbrennen die Kachelrander an den Einschnitten sich leicht 
abbrechen lassen und nur eines geringen Nachschleifens bediirfen. 

ITI. ZiegeI. 
a) Masse, Arten und Ueberziige. Nach Thonind. Ztg. 1884, 334 kommt 

es zur Herstellung einer schonen roten Farbe von Terracotten darauf an> 
dass das Feuer, welches nach dem Anfeuern reducirend ist, bereits oxydirend 
wird, ehe im Of en eine zu hohe Temperatur herrscht. In dies em FaIle bleibt 
das Eisenoxyd als solches bestehen, wahrend im anderen FaIle sich kiesel
saures Eisenoxydul bildet, welches nicht mehr in hiiherer Temperatur durch 
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Oxydation zersetzt wird und den Stein braun farbt. Die rote Farbe wird 
durch freies Eisenoxyd bewirkt. 

Die Verwitterung del' Verblendsteine und Terracotten kann 
durch eingesprengte Kalkstuckchen verursacht werden. Zur Prufung 
werden nach OLSCHEWSKX, Tiipfer- u. Z. Ztg. 1884, 242, griissere Stucke im 
Dampfraum eines PAPIN'schen Topfes 24 Stunden mit gespanntem Dampf 
behandelt. Die Proben durfen dann keine Ab- bezw. Auseinandersprengungen 
zeigen. Zu s chwach gebrannte Zi egel, die durch Wasser noch zum 
Teil aufweichen, werden nach TETMAJER durch Bestimmung del' Druckfestig
keit im trockenen und aufgeweichten Zustande erkannt. - In Bezug auf 
das Verhalten der Festigkeit zur Frostbestandigkeit ist zu berucksichtigen, 
dass die Wirkung des Frostes auf die Ziegel stattfindet, wenn diese mit 
\V asser gesattigt sind, und dass das Wasser selbst bei naturlichen Bausteinen 
nach TETUAJER (Mitt. d. Anst. zur Pruf. d. Baum. in Ziirich, 48) einen auf
lockernden Einfluss bis zu 1/3 ausubt. T. nennt das Verhaltnis der Druck
festigkeit im trockenen zu der im wassergesattigten Zustande den Bestandig
keitscoefficienten und beurteilt danach die Frostbestandigkeit. 

Nach TETMAJER haben stark kalkhaltige Steine (mit ca. 25 Proc. kohl en
saurem Kalk) im trockenen Zustande eine geringere Druckfestigkeit, als wenn 
sie vorher dem Einflusse von Wasser ausgesetzt sind, Thonind. Ztg. 1884, 383. 

Die WACHTERSBACHER STEINGUTFABRIK in Schlierbach bei Wachtersbach 
bringt ~Iodellbausteine fiir Architekten, Bauhandwerker und Bauschuler in 
d.en Handel. Die aus Tholl gebrannten Steine werden durch eine Kittmasse aus 
Thon und Gummiarabicumliisung zusammengefiigt. Das ~rodell lasst sich 
durch Aufweichen des Kittes wieder auseinandernehmen odeI' durch Brennen 
dauernd haltbar machen. (D. P 30450.) 

b) Pressen. C. SCHLICKEYSEN in Berlin hat N euerungen an der ~f e sse 1'

welle und dem ~I unds tuck von T hans chneid ern angebracht. D.P. 28862. 
Urn das Vordringen des Fig. 51. 

~:~:l;:~i~~;';~; ,. &J(\~A6!lDl.' 
eme ScheIbe emIt H ~ '~l'--i 
ringfiirmigenErhiihun- ? I ..iI' ___ ... ,... ____ .... ~ 

gen und Vertiefungen E 
befestigt, gegen welche eine auf del' Messerwelle sitzende, correspondirende 
Scheibe D lauft. Urn letztere ist ein Ring E gelegt, der bis an die Hinter
wand reicht und bei Abnutzung stets wieder gegen die Wand geschoben wird. 

Einzelne ~Iesser F werden stumpfwinkelig gegen die Achse gestellt 
l~nd werden so gefertigt, dass sie vorn oder hinten nicht an den Thon
schneidermantel reich en, urn ein besseres Durchmischen des Thons zu be
wirken. Die vorderen Messer werden bis uber das Ende der Achse ver
Hingert, G, damit del' Thonzufluss nach del' Mitte der Form weniger gehin
dert wird. Zu demselben Zwecke werden auch mittelst Secundarmesser H 
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Freimesser L an den anderen Messern befestigt. In gleicher Weise ange
brachte Schaber, die wie Mauch Ringform haben konnen, dienen dazu, urn 
das Ansetzen harter Brocken VOl' del' Ziegelpressform zu verhindern. 

Urn eine feine Zerteilung und Mischung des Thons zu erzielen, rotiren 
mit del' Messerwelle B die parallelen ~fesser D (Fig. 51), die den von den 

Fig. 52. Walzen W eingepressten Thonstreifen zer-
teilen. Innerhalb D Jiegen feste Abstreich
messer E, die den Thon von D abnehmen 
und an die Fliigel Z abgeben. Die Be
wasserungsform (Fig. 50) entbalt ein be
sonderes aus aneinandergefiigten Querstreifen 
gebildetes Schuppenrohr A, das leicht in 
die Umhiillung R eingesteckt werden kann. 
Das Schuppenrohr A wird auch mit einer 
Tuchhiille umgeben und dann erst in R ge
steckt. Drittens kann das Innere von R mit 
einer erhartenden plastischen ~Iasse aus
gefiillt werden, wobei man Wasserzufluss

canale vorsieht, urn in den freien Raum die Form A einfiihren zu konnen. 
SIMONS in Le Cateau befestigt die l\Ie~ser von Thonschneidern 

nach D. P. 29249 so, dass diel ~Iesser lose auf die Achse geschoben und 
unten durch eine Mutter gegen den verdickten oberen Teil del' Achse gedriickt 
werden. Die Naben del' ~Iesser greifen mit dreieckigen Zahnen in einander. 

Del' Abschneider von WINDISCH in Meissen (D. P. 28870) entbalt 
einen durch ein gespanntes Band ohne Ende gebildeten Transporteur 
zwischen Rollbahn und Schneidewagen. 

DIESENER in Dobrilugk i. L. (D. P. 29513) will Rohren herstellen, 
indem er einen Thonstrang presst und durch Langs- und Querschnitte in 
Riihrenpackete zerschneidet, welche bis nach dem Brennen als Ganzes be
handelt und dann in einzelne Riihren zu zerteilen sind. 

Fig. 53. MARX in Aachen betreibt jetzt die durch 
das Patent 15799 geschiitzte Ziegelpres'se*) 
von einer rotirenden Achse aus. Die Presse 
hat einen rotirenden Formentisch a mit drei 
Formen. Von dies en wird die eine Form (iiber 
113) gefiillt, del' Inhalt del' zweiten Form, welche 
sich unter einem Holm befindet, durch Ein-

':l1 wirkung des dreifachen Hebdaumens t auf den 
I.,.;~~~~.J I~~· '!D am Formboden sitzenden Stempel nl gepresst 

und del' Inhalt del' dritten Form durch Hoch
heben des entsprechenden Stempels ~ mittelst 
Hebels v und des dreifachen Hebedaumens u 
ausgestossen. Die Drehung des Tisches a erfolgt 

*) Techn.-chern. Jahrb. 01, S. 100. 
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durch zwei konische Rader 0 p, von denen p durch ein Schaltwerk a; y r q 
von der Achse w bezw. h angetrieben wird. ,. q und 0 drehen sich frei auf h. 

GREGG in Philadelphia hat eine Z i e gel mas chi n emit rotirendem 
Tisch, zugleich mit Vorrichtung' zum Aufbringen von Farbe oder Email auf 
die Ziegel angegeben (D. P.29693), Fig. 54, 

Der rotirende Formentisch B ent
Mit acht Formen C; er wird von 
dem :teilweise verzahnten Rad D 
intermittirend gedreht und wah
rend des Stillstandes arretirt. 

Die Formboden tragen unten ~~~:f::::~d~~=b=~¥=<. 

Rollen, die beim Rotiren des For
mentisches zwecks Pressung des 
Steines iiber drei Platten laufen, 
die mittelst Excenters angehoben 
werden und dann zwecks Aus
stossung des Steines auf einer 
schiefen Ebene aufsteigen. Beim Pressen befinden sich die Formen unter 
den drei Pressplatten I, von den en die erste vier Locher w entMlt, 
urn die Luft und iiberschiissigen Thon aus der Form entweichen zu lassen. 

Die Fiillung der Formen erfolgt durch Trichter M. Derselbe kann 
sich in einem GeMuse etwas drehen und erMlt eine riittelnde Bewegung 
durch Anstossen der an B sitzenden Kamme z gegen den an M sitzenden 
Stift n. 1m Trichter bewegt sich ein Stempel N auf und ab, urn den Thon 
in die Form zu driicken. 

Zwei Kasten R Q mit Siebboden enthalten Farben oder Email-Pulver; 
sie werden bei Stillstand des Tisches radial nach aussen bewegt. Es be
streut Q die OberfHiche des Ziegels, bevor derselbe die letzte Pressung er
Mit, mit Farbe, wahrend R in Wirkung tritt, nachdem der Stein ausgestossen 
und abgehoben ist, und den Formboden mit Farbe bestreut, auf welche die 
frische Fiillung gelangt. 

OT'fO ROST in Budapest hat ein neues Verfahren der Trockenpres-
sung von Thon, Cement, Kahle etc. ersonnen. (D. P. Fig. 55. 

:28304.) UIll die in dem zu pressenden pulverigen Material 
enthaltene Luft entweichen- zu lassen, wird die Pressform a 
bei Beginn der Pressung nur an einer Seite geschlossen. 
Der Stempel b bleibt in einiger Entfernung von der Form a 
stehen, wah rend der Stempel c in die Form eindringt; 
die Luft gelangt dann bei n ins Freie. 

Die Form a ist auf den Saulen d verschiebbar, so 
dass, wenn die Reibung der Masse in der Form gleich 
dem Gewicht derselben geworden ist, die Form mit 
Stempel c in die Hohe geht, der Stempel b auch in die 
Form eindringt und die Pressung von beiden Seiten erfolgt. 
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Es empfiehlt sich fiir dieses Verfahren, die Steine so zu press en, dass 
der Druck der Stempel c und b auf die kleinsten Seiten, bei Ziegeln auf 
die Laufer- oder Kopfseite ausgeiibt wird. 

AHLQUIST in Karlskrona, Schweden, und WALLACH in Liibeck, Neuerung 
an Ziegelstreichmaschinen. (D. P. 30019.) 

JEAN DIENER in Frankfurt a. M. Backsteinformmaschine fiir Hand
betrieb. (D. P. 30527.) 

IV. Dachz~egel, Falzz~egel, Platten. 
Nach BOCK haben STADLER und SCHMIDT einen neuen Strangfalz

z i e gel hergestellt, der eine Abiinderung des fruher beschriebenlm *) ist. 
(Thonind. Ztg. 1884, 211.) Die Mittelrippe wird nicht mehr mit der Strang
presse hergestellt und dann oben teilweis weggeschnitten, sondern aus einem 
in der Mitte glatten Blatt nachtraglich herausgedruckt. Es bildet sich so oben 
eine kurzere Rippe und unten eine Hiihlnng, welche die Falzrippen der 
unterliegenden Ziegel umfasst und bedeckt. 

Einen ahnlichen Strangfalzziegel haben PASSAVANT - ISELIN construirt. 
(Thonind. Ztg. 1884, 261.) Der Ziegel hat oben eine Mittelrippe und an 
den Seiten Falze. Unten liegt unter der Mittelrippe eine Rinne und daneben 
sind zwei Rippen, die aber durch den Abschneider bis auf ein kleines oberes 
und unteres Stuck abgetrennt sind. Von diesen Stucken dienen die oberen 
als Nasen, die unteren zur dichten Ueberdeckung. Der zur Herstellung 
djenende Apparat ist in dem erloschenen Patent No. 28040 beschrieben. 

E. KRETZNER in Kunzendorf bei Sorau, N.-L., modificirt nach D. P. 
300U das ~lundstiick von Thonstrangpressen zur Herstellung von Parallel-

Fig. 56. f a I z z i e gel n folgendermaassen. 
Vor dem Mundstiick sitzt die 
Platte f, durch deren Drehung 
oder Verschiebung die Oeffnung 
des Mundstuckes wahrend des 
Austretens des Thonstranges ab
geandert wird. Es wird, indem f 
in die punktirte Lage gebracht 
wird, durch die Flache h die 
mittlere Hohlkehle 9 am Parallel
falzziegel niedergedruckt, der 

Falzziegel nun oben geradflachig geformt und unten die Nase r gebildet. 
Zum Blauglasiren vo.n Dachziegeln werden die lufttrockenen 

Dachziegel in eine Bruhe von Lehmwasser und fein gemahlenem Eisenoker 
eingetaucht . oder mit derselben begossen. Die wieder getrockneten Ziegel 
werden in scharfem Feuer gebrannt. Der Oker giebt auch, wenn er in nicht 
bedeutender Menge dem Thon beigemischt ist, den aus letzteren geformten 

'J Techn.-chem. Jahrb. G, S. 145. 
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Ziegeln eine schone dunkelrote Farbe. (D. 'riipf. u. Zgl. Ztg., Chern. Ztg. 
1884, 1077.) 

VINCENT in Privas hat sich Neuerung an Falzziegelpressen mit 
rotirendem, die Formen tragendem Prisma unter D. P. 29514 patentiren lassen. 

DAMAZE in St. Julien. (D. P. 29254.) Neuerung an Falzziegel
press en mit auf einem rotirenden Prisma angebrachten Unterformen. 

F. MEYER in Schweringen hat eine Falzziegelpresse mit auf kreis
fiirmiger Bahn laufendem Schlitten zum Tragen der Unterform construirt. 
(D. P. 27892.) 

KOENIG in Paterswalde, Ostpreussen. Neuerung an Thonstrang
pres s en und Abschneidevorrichtungen, insbesondere zur Herstellung von 
Dachpfannen. (D. P. 29568.) . 

DIESENER in Dobrilugk i. L. (D. P. 28655) stellt dunne Thonplatten 
her, indem er mittelst der Strangpresse einen Thonstrang B formt, der aus 
einer Reihe verticaler dunner Strange a besteht, die unten Fig. 57. 

durch eine Grundplatte b vereinigt sind. Vas ~Iundstuck 
der Presse ist mit ~Iessern versehen, die beim Austritt 
des Stranges in b Einschnitte machen, so dass der Zu
sammenhang von a mit b gerade noch erhalten bleibt. Der 
hervortretende Strang gelangt unter einen Trichter T, der 
mit einem absorptionsfahigen und miiglichst feuerbestan
digen Pulver gefullt ist. Dieses Pulver wird in die zwischen 
a befindlichen freien Raume gefiillt. Der Strang wird 
dann in einzelne Packete zerschnitten; diese werden mit der Fullmasse 
zusammen getrocknet und gebrannt. Nach dem Brennen werden die Platten a 
von b abgebrochen, was durch die Einschnitte in b erleichtert wird. 

DEIDESHEIMER in Neustadt a. H., Bayr. Pfalz (D. P. 29904) stellt s charf
kantige Thonplatten durch ~Iitpressen dunner Hilfsrander und Abhobeln 
derselben her. 

V. Oefen. 
a) Trocknen, Einsetzen, Brennen. Bei der Eiurichtung zum T r ocknen 

von Ziegeln, Thonwaaren, Cementmasse etc. von FRIEDR. HOFFMANN in Berlin 

Fig. 58. (D. P. 28673) wird die in dem den Of en A 
umgebenden Ofenhau erwarmte Luft 

~1~t;;;a~~~~~~=tP mittels cine oben iu das Ofenbuus eiu
~ miindeuden Robre a abgc 'augt und 

durch Hi.nglichc au beiden kurzen Seiten 
dieht ver blie share 
Troekenkammern T 
gcfUhrt. Dureh die 

'l'rockcnkammern 
geben der Lange 
nach Geleise, auf 

welchen die mit Ziegeln besetzten Geruste eingefahren werden. Bei d wirkt 
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ein Schornstein, ein Exhaustor oder ein DampfgebHise. Die Trockenkammern 
liegen in griisserer Zahl neben einander an den Quercanalen b und d und 
kiinnen einzeln abgesperrt werden. 

Nach Ermittelungen des Deutschen Vereins fur Fabrikation von Ziegeln 
(Thonind. Ztg. 1884, 92) werden im Ringofen fur 1 cbm Ofenraum bei 
Braunkohlenthon 52 kg, bei Bergthon 56 kg, bei Flussthon 58 und bei 
Mergelthon 61 kg Steinkohlen verbraucht; 1 cbm Ofenraum fasst 242 bis 
360 Stuck Ziegel. Die Grosse der Kammern scheint den Brennstoffgebrauch 
nicht zu b eeinfluss en. 

W. SCH(UMACHER) bespricht die Gleichmassigkeit des Brandes 
in griisseren runden Oefen und empfiehlt neben den Randherden auch 
einen Centralherd anzulegen. (Thonind. Ztg. 1884, 72.) 

Die Erscheinung, dass bei demselben Of en Gegenstande, welche ein
gebaut bezw. eingekapselt sind, weniger geschlossen und gesintert aus dem 
Brande kommen, als im freien Feuer gebrannte, beruht nach Thonind. Ztg. 
i884, 324 besonders darauf, dass bei directer Befeuerung in den Feuer
gasen verfluchtigte Alkalien sich befinden, welche die. frei stehenden Gegen
stande treffen, sonst aber von den Kapseln zuruckgehalten werden. Bei 
Gasfeuerung finden sich keine Alkalien in den Feuergasen. 

Die Gasdissociation beim Brennen der Thonwaaren, W. SCHU
MACHER. (Thonind. Ztg. 1884, 360.) 

Das Pyrometer von Boulier (Thonind. Ztg. 1884, 301) beruht auf 
dem schon fruher benutzten Princip, die Temperatur eines Wasserstromes 
anzugeben, der in dem Beobachtungsraum schnell circulirt. Es wird fur 
Porcellaniifen empfohlen und ist in Verbindung mit einem solchen abgebildet 
und naher beschrieben. 

b) Brennilfen. In D. P. 29692 hat SCHMID in Zurich einen Brenn
material-Beschickungs-Apparat fur Ziegeliifen beschrieben. 

Der Tiipferofen von HAAS in Suffienheim i. Els. (D. P. 27247) ist 
bestimmt, Geschirre mit Steinkohlen zu brennen, ohne dass dieselben einge-

Fig. 59. kapselt zu werden brauchen. 
Derselbe besteht aus der Feue
rung A, der mit Steinen ausge
setzten Feuerkammer B und der 
Brennkammer C. Dem Roste der 
Feuerung wird durch die Riih
ren n Luft zugefuhrt. Die Feuer
gase ziehen durch die Oeffnungen 
i in die Feuerkammer B und 
durch die Canale k in durch 

Hohlsteine tI abgedeckte Langszuge auf der Sohle der Kammer' C. Diesen 
Langsziigen parallel laufen die Canale a, die durch Oeffnungen y mit 
ihnen verbunden sind. In a tritt durch Canal p Luft ein, welche durch y 
den Feuergasen zustriimt und beim Austritt zwischen den Hohlsteinen v sich 
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innig mit denselben mischt. Der durch i ziehende Teil der Feuergase wird 
in B innig mit durch 0 zustromender Luft gemischt und gelangt durch Oeff
nungen iii in den Of en. Es werden zwei derartige Oefen neben einander 
gelegt und durch einen Canal derartig mit einander verbunden, dass der 
frisch besetzte Of en , durch Luft, welche sich im abgebrannten Of en erhitzt 
hat, vorgewarmt wird. 

F. HUTTE in Hochdahl (D. P. 28016) vereinigt vier oder mehr Flamm
iifen zu einem continuirlich wirkenden System. Die vier Oefen A sind 
mit Rosten R versehen und durch Fig. 60. 

Canale B, welche hinter den 
Rosten bei 'I) in den nachsten 
Of en munden, mit einander ver
einigt. Ausserdem ist jeder Of en 
durch einen Canal emit dem 
Schornstein D direct verbunden. 
Zwei die Canale Bl und B3 ver
bindende Canale G gestatten, 
die Oefen zu zwei und zwei in 
Betrieb zu setzen. Zu vieren 
erfolgt der Betrieb derartig, dass 
man in einem Of en ein Rost
feuer unterhiilt und die Feuer
gase durch zwei weitere Oefen streich en lasst. 

Der Flammofen von A. THIELE und TH. WEGMANN in Crefeld (D. P. 
30306) wird von Rosten iii aus beheizt. Jeder 
Rost iii ist von einem mit Schlitzen durchbroche
nen Gewolbe y uberdeckt. Urn dem Feuer auf 
dem Roste direct Luft zuzufuhren, sind die 
Canale x neben den Rost gelegt, welche unter
halb der Gewolbe y mit den Schlitzen derselben 
correspondirende Oeffnungen haben. Die Luft 
tritt von aussen in x ein, erwarmt sich im Mauer
werk, tritt zur Flamme und bewirkt so die Rauch
verzehrung, sowie eine oxydirende Flamme. 

Fig. 61. 

OSWALD KALTWASSER in Halle a. S. hat sich einen Of en mit Regene
ratoren zum Brennen von Verblendsteinen etc. und Neuerung an continuir
lich wirkenden Regeneratoren patentiren lassen. (D. P. 28140.) 

F. H. HETSCHOLD in Nippes bei Kiiln versieht einen continuirIich 
arbeitenden Brennofen mit Einrichtung, urn den Weg der Feuergase in 
den Kammern umzukehren. (D. P. 28429.) 

VON STEINACKER in Lauban. (D. P. 28860.) Gasheizeinrichtung an B r e nn _ 

of en. 
. Die THONWAARENFABRIK SCHWANDORF in Schwandorfhat bei der B e h eizung 

von Gasringofen mittelst Gaspfeifen eine im D. P. 30218 beschriebene 
Biedermann, Jahrb. VII. 9 
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Neuerung angewendet. Statt der nebeneinander gestellten vertical en Pfeifen 
werden hier mehrere horizontale Gaspfeifen '.A iibereinander in dem Brenn-

Fig. 62. canal frei gelagert. Die Pfeifen 
haben nach oben und nach unten 
Oeffnungen, aus denen das Gas 
herausbrennt. Bei vertiealen Pfei
fen mit Einfiihrung des Gases 
durch die Decke ist eine Einrich
tung beschrieben, urn die Pfeife 
von der durch die ungleiche Wanne 
bewirkten Bewegung der Decke 
unabhangig zu machen. Es werden 
runde eiserne Pfeifen mit feuer
fester ev. basischer Ummantelung 

benutzt, ferner mehrteilige Pfeifen, deren Teile einzeln von oben eingefiihrt, 
nadl dem Brennen mittelst Haken einzeln herausgenommen und an anderer 
Stelle wieder aufgebaut werden. (Zusatz zu D. P. 6195.) 

Liegende Brenniifen, deren Sohle durch fahrbare Plattformen 
odeI' Wagen gebildet wird, werden von DUEBERG in Berlin (D. P. 29691) jetzt 

Fig. 63. so gebaut, dass die 
Feuerungen a in einer 
beweglichen Stirnwand 
B des Ofens .A ange
bracht sind. Diese 
Wand wird, sobald del' 
ihr zunachst stehende, 
mit Waaren besetzte 
Wagen b abgebrannt 

ist, in Richtung des Geleises m vorgeschoben oder auch zur Seite geschoben, 
dann wird der erste Wagen herausgezogen und am anderen Ende des 
Of ens ein neuer Wagen eingeschoben. Bei einer Abanderung ist die Wand B 
stationar, dagegen 'lird der erste W agen, nachdem die darauf befindliche 
Waare gebrannt ist, in einen unter dem Of en herlaufenden Tunnel ver
senkt; statt dessen kann diesel' Wagen auch gehoben werden. In beiden Fallen 
wird del' vordere Teil der Of en soh Ie durch Hebevorrichtung auf- und abbewegt. 

GLIOT in Eschborn bei Frankfurt a. M. hat eine Neuerung an Zwischen
wanden zur Teilung des Ringofens in Kammern angebracht. (D. P. 29440.) 

EMMEL in Hoerde hat Neuerungen an Ringiifen mit Gasheizung ange
geben. CD. P. 27732.) 

B. N. OHLE in Hamburg, Neuerung in der Einrichtung zum Schmauchen 
bei continuirlichen BrennOfen (D. P. 30230.) 

c) Muffelofen. A. AUGUSTIN in Lauban wendet nach D. P. 27586 eine 
Muffel mit senkrecht hindurchgefiihrten frei stebenden Feuercanalen 
fiir Brenniifen zu keramiscben Zwecken an. Durch die Muffel sind senkrechte 



freistehende Feuercanale A 
die Decke der Muffel, geht 
liche Canale B an 
der Wand nach 
unten und zieht 
unter dem Boden 
der 1!Iuffel abo Die 
Canale A ermiig 
lichen es, die Hitze 
innerhalb einer 
grossen Muffel 
gleichmassig zu 
verteilen. Sie die
nen ausserdem da-, 
zu, die Decke und 
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hindurchgefiihrt. Das :Feuer bestreicht zunachst 
dann durch die Feuercanale A und durch ahn

Fie:. 64. 

etwaige Zwischendecken C zu tragen. ARTHUR L!;HMANN. 

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

Waarengattung 

an gewiihnlichen Mauersteinen, 
feuerfesten Steinen. . . . . 

"Backsteinen (gewiihnlichen 
Mauersteinen) und Dach
ziegeln, nicht gJasirt . . . . 

" feuerfesten Steinen . . . . . 
"nicht glasirtem Tiipferge-

schirr ........... . 
" Retorten, ,Schmelztiegeln, 

sowie anderen Waaren aus 
feuerfestem Thon .. , ... 

" glasirtem T iipfergeschirr . . 
" Tiipfergeschirr, glasirt, or

dinare Oefen und Of en-
kacheln von Thon oder 
Fayence, Gefasse aus ge
meinem Steinzeug etc .... 

" anderen Thonwaaren, ausser 
Porcellan etc. ausser Verbin
dung mit anderen 1!Iaterialien 

" Porcellan und porcellanarti
gen Waaren ausser Verbin
dung mit anderen 1!Iaterialien 

Eiufuhr Ausfuhr 

1. j~::'uar I vom-l-.-Ju-l-i I-l-.-;--'-~n-n:,-a-r-II-v-o-m-l'-J-U-li-

December blS, Ende December bis Ende 
bis Ende I ,1884 bis Ende 1884 

1884. Jum 1885. 1884. Juni 1885 .. 

I 125039 

2129 

11000 I 

6103 

4239 

419099*) 
306543*) 

4318*) 

7052*) 

6523 

4393 

5527498 

33383 

163223 

104167 

- t) 

2626606*) 
157741 *) 

16640*) 

42177*) 

154 249 

10l16!) 

t) Vor 1885 einschl. der nicht glasirten R5hren von Thon. 
*) Diese Zahl bezieht sich anf den Zeitraum 1. Januar bis Ende Juni 1885. 

9* 
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XVIII. Cement. 

An seinem Of en zum continuirlichen Brennen von Cement*) 
hat DIETzscH in Malstatt bei Saarbriicken folgende Verbesserungen angebracht. 

Fig. 65. Nach D. P. 26699 hat der Of en statt 
eines VorwarmersA deren zwei(Fig.65). 
Diese sind durch einen iiberwiilbten 
Raum F mit dem Schmelzraum B ver
bunden. Durch seitliche Thiiren N im 
Raum F wird das Brennmaterial ein
gefiihrt. Die feuerfeste Auskleidung 
des Schmelzraums B ist sehr verstarkt 
und nach innen vorspringend construirt 
worden. Der Kuhlraum 0 liegt mog

lichst frei, so dass durch die Arbeitsiiifnungen 0 die Masse im Of en gut zu 
erreichen ist. 

Da es beim Betrieb des Of ens vorkommt, dass die Masse im Vorwarmer 
unten in dem nach dem Brennraum fiihrenden Canal sich festsetzt, so ist 

:I<'ig. 66. nach dem D. P. 27542 zum Bewegen der Masse eine 
mechanische Vorrichtung angebracht, die aus einem 
durch Zahnstange und Trieb zu bewegenden Schieber 
besteht. 

Nach dem D. P. 27891 (Fig. 66) liegen Kiihlraum 
A, Brennraum B und Vorwarmer 0 in einer Vertical
ebene iibereinander. Del' Vorwarmer C ist von dem 
Brennraum B durch Gewiilbebogen L Lund D ge
trennt, welche die vorzugliihende Masse auffangen. Von 
hier aus wird die Masse durch Nachhilfe von aussen, 

wozu auch die Rechen R dienen, nach B befiirdert und dabei mit dem 
Brennmaterial gemischt. 

Fig. 67. Nach dem D. P. 28430 end-

'J Techn.-cuem. Jahrb. G, S. 1.H. 

lieh wird die Cementmasse wie 
fruher fiir sich in dem Vorwar
mer 0 erhitzt, dann in dem Ca
nal D (Fig. 67) mit Kohle ge
mengtund weiter erhitzt, schliess
lich in B, event. unter weiterer 
Zugabe von Koble, fertig gebraunt. 
Der Canal D abel' ist erheblich 
verlangert, so dass die Masse sieh 
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liingere Zeit auf der schiefen Ebene DI befindet und durch besondere :llIitteI 
fortbewegt werden muss. Das Brennmaterial wird hierbei durch die Schiir
locher J eingestreut. Die Oeffnungen F gestatten die Einfiihrung der In
strumente zum Weiterbefiirdern der Massen. 

Die praktischen Erfahrungen iiber den DIETzscH'schen Of en sind noch 
geteilte. L. TETMAJER (Der Wert des DIETZScR'schen Of ens etc.; Thonind. 
Ztg. 8, 50, 51) erbringt den objectiven Beweis, dass derselbe continuirlich 
arbeitet, dass er an Bau- und Betriebskosten vor dem Schachtofen- und 
Ringofenbetrieb weit vorsteht, dass er mit 17 kg Steinkohle II. Qualitat, 
gegen 29 kg Ooke fiir den Schachtofen eine ebenbiirtige Waare richtig ge
sinterten Portland-Oement liefert. 

BERNOULLY und HEINTZEL (Thonind. Ztg. 8, a. a. 0.) bestatigen den 
continuirlichen Gang. Ausser in Malstatt bei Saarbriicken, ist der Of en bei 
HEYN-Liineburg, in Lagerndorf, Mannheim und Rotzloch eingefiihrt worden. 
Das von L. TETMAJER beobachtete Anbacken der Schlacke an den Wand en 
des "Schmelzraumes" und das rasche Zugrundegehen des Ofenfutters in Folge 
der bestandig an gleicher Stelle befindlichen Schmelztemperatur sind bislang 
der Weiterverbreitung hinderlich gewesen. Vor geeigneter Zustellung der 
Rohmasse und des Schmelzraumfutters ist die generelle Lasung, die iibrigens 
fiir aile nicht backenden :IIfaterialien schon langst geliefert ist, noch eine 
Frage. Die Futterfrage wird nach miindlicher Mitteilung Interessirter so 
lange brennend bleiben, bis constatirt ist, dass die biiufige Erneuerung des 
Schmelzraumes und die Kosten dabei nicht von den Vorteilen der anderen 
Systeme aufgewogen werden. 

Zur Herstellung von langs am bindendem ,Portl and- 0 emen t wird 
nach O. HEINTZEL in Liineburg (D. P. 28873) die Cementmischung vor dem 
Brennen mit einer verdiinnten Lasung eines leichtloslichen Sulfates, beson
ders Ferrosulfat, impriignirt und, wie gewahnIich, gebrannt. Es wird dann 
der frische Oement so langsam bindend, dass er sofort verwendet werden 
kann und nicht erst gelagert zu werden braucht. 

Schlacken-Oement. RANSOME hat gefunden, dass der gebrauchte 
Kalk der Gaswerke sehr wol den frischen Kalk ersetzen kann, wenn ihm 
der Schwefel entzogen wird. Er setzt zu dem Ende dem· Gemische aus 
Schlacke und dem gebrauchten Kalke eine bestimmte Menge von Kohle oder 
Ookes zu, die beim Erhitzen im Brennofen die Sulfate zu Sulfiden reducirt. 
Letztere werden dann unter Einwirkung von Wasserdampf vaIIig zersetzt, 
wobei unter Entweichen von Schwefelwasserstoff der Kalk rein hinterbleibt. 
Eine wichtige Neuerung ist ferner die Anwendung einer rotirenden Retorte 
zum Brennen des Gemisches, wobei letzteres in dem fein zerteilten Zustande 
bleibt, in welchem es vor dem Brennen war, so dass das kostspielige Mahlen 
des fertig gebrannten Productes iiberfliissig wird. Nachfolgende Tabelle zeigt 
die Zerbrechungsfestigkeit von Portland-Oement und RANSOME'S Oement. Die 
einzelnen Proben hatten quadratischen Querschnitt von 11/2 inches (= 3'81 em) 
Lange der Quadratseite. 
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Alter der Probe 
Portland-Cement RANSOME'S Cement 

Zerbrechungsfestigkeit Zerbrechungsfestigkeit 

Ib(=0'4534 kg) Ib(=0'4534 kg) 
2 Tage 510 740 

3 
" 

698 870 
7 

" 
818 1170 

12 
" 

1300 
15 

" 
1330 

21 
" 

1440 
28 

" 
936 

7 Jahre 1327 

Hiernach erreicht RANSOME'S Cement in wenigen Tagen eine griissere 
Festigkeit als Portland-Cement nach Jahren. Da die Anlage zur Fabrikation 
des ersten weit billiger ist als die fur Portland-Cement und zugleich Abfall
producte verarbeitet werden, so betragen die Herstellungskosten 'Von RAN
SOME'S Cement nur etwa die Halfte derjenigen fur Portland-Cement. (Enginee
ring [1885] 1, 95.) 

Die "Schlacke" und ihr revolutionares Auftreten nimmt bestandig' das 
Interesse in Anspruch. Abgesehen von den teilweise gehassigen Streitig
keiten liber den Zusatz zu Portland-Cement ist scheinbar von grosster Trag
weite die Vervollkommnung des Puzzolan-Cementes mittelst mechanischer 
A ufb ereitung. Die von R. BOSSE - Braunschweig gegrundete Puzzolan
Cement-Industrie weist in Folge einer Erfindung WOLTERS, welche unabhangig 
und fur ahnliche Zwecke L. TETMAJER erprobte, Resultate fur den Puzzolan
Cement auf, welche den D,urchschnitt der besten Handelsmarken von Port
land-Cement in Bezug auf Zug- und Druckfestigkeit iibertreffen und in Bezug 
auf Wasserdichtigkeit, Zahigkeit und Adhasionsfestigkeit weit in den Schat
ten stell en. (St. u. E. 5, 9.) 

Dieselbe mechanische Aufbereitung soil auf Portland-Cement ahnliche 
erstaunliche Wirkungen hervorbringen. BOSSE halt das Verfahren von W OL
TERS geheim und bezeichnet es nur als eine speculative Ausniitzung des 
durch HAUENSCHILD'S Colloidt.heorie bekannt gewordenen STEFAN'schen Gesetzes. 

Zur Mischfrage selbst libergehend, muss constatirt werden, dass Dr. 
BOHME, der V orstand der kgl. mechanischen Priifungstation selbst den Be
weis liefern musste, dass es wirksame Zuschlage zu Portland-Cement gebe, 
trotzdem seine zur Untersuchung der Frage aus eigenem Antriebe angestell
ten Versuche das Gegenteil hatten erweisen sollen (D. Tiipf.- u. Zglr. Ztg. 
16, 35). Der deutsche Cementfabrikanten-Verein fiihrte seinen Feldzug gegen 
das Mischverfahren weiter und kam in seiner letzten Generalversammlung 
zu folgenden Resolutionen: 

1. Portland-Cement ist ein Product, entstanden durch innige Mischung 
von kalk- und thonhaltigen Materialien als wesentlichsten Bestand
teilen, darauf folgendem Brennen bis zur Sinterung und Zerkleinerung 
bis zur Mehlfeinheit. 
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2. Jedes Product, welches auf andere Weise entstanden ist, als ad 1 
angegeben, oder welchem nach dem Brennen fremde Korper beige
mischt sind, ist nicht als Portland-Cement zu betrachten und der Ver
kauf derartiger Producte unter der Bezeichnung "Portland-Cement" ist 
als eine Tauschung des Kaufers anzusehen. 

3. Die von anderer Seite behauptete Vei-besserung der Zug- und Druck
festigkeit von Cement durch Zuschlage, Compositionen u. s. w. ist urn 
dessentwillen in dieser Frage nicht als entscheidend zu betrachten, 
weil: 
a) die bei den Versuchen im Laboratorium gefundenen Festigkeits

Steigerungen durch Zusatz von Stoffen erzielt sind, deren Ursprung 
nicht bekannt gegeben ist, von welchen es darum nicht fest steht, 
ob sie mit den von den mischenden Fabriken in WirkIichkeit zu
gesetzten Stoffen identisch sind; 

b) die Procente der Zumischung bei den Versuchen geringe Satze 
nicht iiberstiegen haben, wahrend die gemischten Cemente des 
Handels bis 50 Proc. fremde Korper enthalten; 

c) die in Wirklichkeit bisher von den mischenden Fabriken zuge
setzten Korper, wie Hochofen-Schlacken, Thonschiefer, PorcelIan
erde, hydrauIischer Kalk und dergl. thatsachlich den Cement in 
mehrfachen Beziehungen verschlechtern. 

4. Das Verfahren der Mischung ist geeignet, das Vertrauen des PubIikums 
zu dem Portland-Cement vollstandig zu erschiittern, da dasselbe nicht 
im Stande ist, den Grad der Zumischung und die Qualitat des zuge
mischten Stoffes zu erkennen und zu priifen. Thon. Ind. IX. 22. 

FRESENIUS selbst, der vom .deutschen Cementfabrikanten-Verein zur Er
kennung gemischter Cemente aufgeforderte Experte, wurde in der letzten 
Generalversammlung des deutschen Cementfabrikanten-Vereins von der Tages
ordnung abgesetzt, nachdem einerseits nachgewiesen war, dass seine »Grenz
werte" *) allerdings auf den vom Vorstande des Cementfabrikanten-Vereins 
eingesandten Durchschnitt von »veritablen" Cementen, keineswegs aber auf 
aIle »veritablen" Portland-Cemente passen, dass dieselben von mischenden 
l!'abrikanten umgangen werden konnen (Thonind. Ztg. 8, 32), und nachdem 
andererseits FRESENIUS selbst auf einen provocirenden Brief von Dr. MICHAELIS 
sich zur Erklarurig veranlasst sah: "die Frage, ob -es iiberhaupt praktisch 
verwendbare Substanzen giebt, welche beim Zumischen eine Verbesserung 
des Cementes bewirken, ist eine rein mechanische und kann nur durch me
chanische Priifung entschieden werden." (Thonind. Ztg. 9, 8.) 

L. TE'IMAJER hat in einer neueren Arbeit iiber ausgedehnte Versuchs
reihen von neuem den Nachweis geliefert, dass wirksame Zuschlage auch bei 
verschiedenem Wasserzusatz, verschiedener Manipulation und verschiedener 
Sandqualitat gleichmassig im Sinne von Verbesserung auch bei verschiedenen 

*) Techn.·chern. Jahrb. 6, S. 154. 
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Cementen wirken, ob bei allen, wird dahingestellt gelassen. (Thonind. Ztg. 
9, 15.) 

Die Einwirkung von Meerwasser auf verschiedene hydraulische Binde
mittel ist durch Director ROMCHES des Triester Hafenbaues eingehend er
probt worden. Die interessanten Resultate auf Normenzugfestigkeit nach 
12 Monaten Meerlagerung bewiesen, dass die gepriiften Roman-Cemente den 
gepriiften Portland-Cementen nicht nur nicht nachstehen, sondern dass die 
besten selbst iiber den Portland-Cement stehen, dass hingegen Chaux du 
Theil und Santorin-Miirtel beide Typen iibertreffen, besonders bei der grossen 
Billigkeit der letzteren. Von dieser Seite erwachst dem Portland-Cement also 
ein weiterer Concurrent, damit stimmen auch die Erfahrungen im Kieler 
Hafenbau und in England (neuer Eddystone Leuchtturm, wo Portland-Cement
beton durch Roman-Cement geschiitzt wurde). 

ROSENTHAL in Frankfurt a. M. (D. P. 30073) hat ein Verfahren zur 
Herstellung rissefreier Cementkiirper, besonders kiinstlicher Lith 0 gr a phi e
st eine angegeben. Um das Schwinden des Cements zu beseitigen, wird 
derselbe mit dem gleichen Gewicht an Cement, der bereits abgebunden hat, 
versetzt, d. h. mit gut erharteten aus Cement und Wasser hergestellten 
Platten, die fein zermalen worden sind. Statt des . abgebundenen Cements 
kann man man auch kohlensauren Kalk nehmen. 

Ein Beispiel der Verwendung ungewiihnlich grosser gemauerter Blocke 
bietet eine Quaimauer zu Dublin. Die Bliicke haben einen Inhalt von je 
147 cbem und ein Gewicht von ungefahr 376 t; ihre Hohe betragt 8,7 m, 
ihre Lange 3,6 m. Die Bliicke bestehen aus Bruchsteinmauerwerk in Concret 
aus 1 Tl. Portland-Cement und 7 TIn. Sand und grobem Schotter. (Wochen
schrift d. iisterr. Arch.- u. Ing. Ver.) 

TRAUTWINE schliesst aus Versuchen iiber die Wirkung von Cement 
auf Met a II e, dass, wenn man die Feuchtigkeit abhalten kann, sowol Cement 
als auch Kalkmiirtel aile Metalle, welche fiir gewiihnliche Constructionen an
g~wandt werden, fiir eine unbegrenzte Zeit vor Beschadigung bewahren. 

Ein gut bewahrtes Fe i n b r e c h w e r k von BAXTER & CO. in Leeds wtrd 
in "Iron" beschrieben. 

Walzwerke zum Feinmahlen von Cement werden von NAGEL & 
KAEMP in Hamburg nach ihren neuesten Constructionen und nach den prak
tischen Erfolgen in englischen Cementfabriken empfohlen (Thonind. Ztg. 9, 3). 

Bei den Zerkleinerungsmaschinen herrscht das Bestreben vor, den Mahl
gang zu verdrangen oder wenigstens teilweise zu ersetzen. 

Die Kollergange biirgern sich jetzt auch in Deutschland wieder stark 
ein, nachdem sie rationell construirt werden, jedoch muss den Franzosen 
zugegeben werden, dass ihre Constructionen durrh langjahrige Erfah
rungeR an Material- und Kraftersparnis den deutschen iiberlegen sind und 
an Leistung nicht nachstehen. 

JANNOT'S Kollergange mit Riittelsieben in der Mitte des Tellers, ver-
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bunden mit rundlaufendem Schopfwerk, werden wegen rationeller Leistung 
bei geringem Kraftbedarf empfohlen. (Prognis industr. Mai 1885.) 

Die Frage der Priifung der hydraulischen Bindemittel ist 
durch die "Conferenz zur Vereinbarung einheitlicher Priifungsmethoden fiir 
Bau- und ConstructionsmateriaIien," welche im September 1884 in Miinchen 
tagte, wieder in Fluss gebracht worden. Dabei wurden folgende Resolutionen 
gefasst: 

1. Die Bestimmung des specifischen Gewichts eines hydraulischen Bin
demittels soil einheitlich mittelst des SCHVMANN'schen Volumometers 
erfolgen. 

2. Zur Bestimmung des Volumengewichts eines hydrauIischen Binde
mitteIs in eingeriitteitem Zustande ist ein cylindrisches Litergefass 
mit 10 ern Rohe zu beniitzen. 

3. Die Commission wird beauftragt, nach entsprechend scharfen, abge
kiirzten Methoden zur Bestimmung der Volumenbestandigkeit der 
hydraulischen Bindemittel bei Luft- und Wassererhartung zu forschen. 

4. Die Feinheit der Mahlung hydraulischer Bindemittel soIl mittelst eines 
Siebes mit 900 und 5000 Maschen pro Quadratcentimeter einheitlich 
controIirt werden. 

Z usa tz. Die Commission wird ersucht, Vorschlage iiber die 
Drahtdicke der Siebe vorzubereiten. 

5. Die Abbindungsverhaltnisse der hydrauIischen BindemitteI solI en mit
teIst einer 300 gr schweren Normalnadel mit 1 qmm Querschnitts
flache einheitlich controIirt werden. 

Ob ein hydraulisches Bindemittel als rasch, halblangsam oder 
Iangsam bindend zu bezeichnen sei, entscheidet der Erhartungsanfang 
des in Normalconsistenz angemachten Cement- beziehungsweise hydrau
Iischen Kalkbrei's. 

Jedes hydraulische Bindemittel kann als abgebunden bezeichnet 
werden, sobald die Erhartung so weit vorgeschritten ist, dass die 
Normalnadel am Kuchen keinen Eindruck hinterlasst. 

Zur Bestimmung der Normalconsistenz dient ein nach dem 
Princip der Normalnadel construirter Consistenzmesser mit 330 gr 
Gewicht und 1 cm Schaftdurchmesser. 

Z usa tz. Es ist wiinschenswert, dass von der Normalconsistenz 
ausgehend, Abbindeversuche auch mit hoheren Wasserzusatzen Fall 
fiir Fall ausgefiihrt werden. 

Die Commission wird eingeladen, passende Vorschlage zur Nor
mirung der Consistenz vorzubereiten. 

6. Die Bindekraft hydraulischer Bindemittel soIl durch Priifung der 
Festigkeit an ~Iischungen mit Sand ermittelt werden. 

Das normale Mischungsverhaltnis wird in Gewichtsteilen zu 
1 : 3 festgestellt. 

7. Die gewohnliche Qualitatsprobe ist die Zugprobe; sie wird mittelst 
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des deutschen Zerreissungsapparats an Probekorpern einheitlicher 
Form und Abmessungen ausgefuhrt. 

Der Bruchquerschnitt der Probekorper hat 5 qcm zu betragen. 
8. Die maassgebende, wertbestimmende Festigkeitsprobe ist die Druck

probe; sie wird an Wurfeln mit 50 qcm Querschnittsflache vorge
nommen. 

9. Samtliche Probekorper der Sandfestigket fur Zug und Druck sind in 
gleicher Consistenz und in derjenigen Dichte zu erzeugen, die die 
Gewichtseinheit der trockenen Mortelsubstanz bei constanter Ramm
arbeit ergiebt. 

Zusatz. Die Commission wird ersucht, einen normalen Ramm
apparat zu construiren, die normale Miirteleonsistenz und die Einheit 
der Rammarbeit festzustellen. 

10. Samtliche Probekiirper muss en die ersten 24 Stunden in einem mit 
Wasserdampf gesattigten Raume an der Luft - die iibrige Zeit bis. 
unmittelbar zur Vornahme der Probe unter Wasser aufbewahrt wer
den. Das Wasser ist alle 8 Tage zu erneuern. 

II. Zur Erhebung der Zug- und Druekfestigkeit des Normalmiirtels sind 
in jeder Alterclasse 6 Probekiirper notig. Die Durchsehnittsziffer aus. 
den 4 hiiehsten der gewonnenen Resultate ist als die maassgebende 
anzusehen. 

12. Fur samtliehe hydraulische Bindemittel wird die 28 Tagprobe als die 
maassgebende angenommen. 

Zusatz. Die Commission wird eingeladen, nach Methoden Zl1 

such en, l1ffi eine schnell ere Beurteilung der Qualitat eines hydrau
lischen Bindemittel zu ermiigliehen. (Antrag ~IICHAELIS.) 

13. Die Commission wird beauftragt, fur die hydraulischen Bindemittel 
aueh eine Prufungsmethode auf ihren Widerstand gegen Abnutzung 
aufzustellen. 

14. Die Commission wird beauftragt aueh fur die Adhasionsfestigkeit der 
verschiedenen hydraulisehen Bindemittel ein einheitliehes Prufungs
verfahren festzustellen. 

Bezuglich des Rammapparates zur Erzielung einheitlicher Diehte 
de r Pro b e k 0 r per hat L. TETMAJER die Initiative ergriffen und den von ihm 
construirten Apparat, eine Fall-Ramme mit 10 kg Fallgewieht und 1 m Fall
hohe, veriiffentlieht (D. Topf. u. Zglr. Ztg. 15, 36). Dr. BOHME dagegen eon
struirte einen kleinen Schwanzhammer mit 2 kg Gewicht und 20 em Fall. 
Naeh dem Principe der Fallramme sind auch die Rammapparate von NAGEL 
& KAEMP und von KLEBE construirt. Zur Prufung des Kalkmortels auf 
seinen Gehalt an wirksamen Kalkhydrat schlagt H. FRiiHLING vor 100 cbcm 
Martel mit Salmiak zu digeriren, und zwar mit 150 cbem, von der Liisung 
100 cbcm auf 500 zu verdunnen, mit alkoholischer Rosolsaurelosung rot zu 
farben und mit einer· Salzsaure zu titriren, wovon 1 ebcm 0·05 CaO ent-
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spricht. So ergiebt sich unmittelbar der Gehalt an CaO in einem cm. 
(Thonind. Ztg. 8, 40.) 

PERODIL will aus der ~Ienge des chemischen gebundenen Wassers im 
Cement auf die dabei sich bildenden Silicat-Verbindungen schliessen. 
(C. R. durch D. Tiipf. u. Zglr. Ztg. 15, 37.) (Die von FEICHTINGER und nach 
ihm wiederholt nachgewiesene Zunahme der Wasseraufnahme mit liingerer 
Erhartung Hisst schliesslich aile miiglichen Combinationen zu.) 

R. DITMAR weist nach, dass K a I k m 6 r tel im Keller gelagert und bei 
hiiherem Sandzusatz z. B. 1 : 4-6 die gross ten Festigkeiten erreicht und 
schreibt diese Erscheinung der Begiinstigung der Kohlensaureaufnahme bei 
massig warmer feuchter Luft. (D. Topf. u. Zglr. Ztg. 16, 21.) 

H. HAUENSCHILD. 
Statistik. 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedruckt die 

Einfuhr Ausfuhr 
~ 

vom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 
Waar enga ttung. 1. Januar 1884 1. Januar 1884 bis Ende bis Ende 

December bis Ende December bis Ende 
1884. Jnni 1885. 1884. Jnni 1885. 

tiirlichem (Tuff-, Puzzo lane 
an Cement, kunstlichem und na-I I I I 

etc. . . . . . . . . . . • . .. 437903 431646 3376033 3353381 

XIX. Kunstliche Steine. 

a) Kalksandzi~gel, Cementkunststein, Miirtelmaschinen. Die ~I i s c h
und Hebemaschine fur Mortel und Beton von C. SCHLlCKEYSEN in 
Berlin (D. P. 29616) hat folgende Einrichtung. Zwei Jiegende Thonschneider 
sind neben einander gelegt, die an einem Ende so mit einander verbunden 
sind, dass der erste sein Mischproduct (~Iiirtel) in den zweiten hineindriickt 
und dieser es dann mit daselbst frisch aufzugebendem Material (Kies, 
Steinen etc.) mischt und seinem Ausflussende Fig. 68. 

zufiihrt. Der zweite ~Iischtrog B ist auf der 
oberen Seite in deren ganzen Lange mit einer 
schmal en Oeffnung 0 mit annahernd radial an
steigenden Trichterwanden versehen, urn beim 
Einwerfen von Kies und Sfeinbrocken Ueberfiil
lung an einer Seite zu verhuten, jedes Klemmen 
zwischen Messerrand und Trichterwand unmiig
lich zu mach en und Stopfung im Cylinder aus
zuschliessen. Die Fliigel dieses Mischtroges sind 
an ihrer Peripherie mit besonderen Randern Bl versehen, welche wie 
ein Sporn B2 vor der Schneide vorstehen, urn jedes Klemmen von 
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Kies u. s. w. zwischen l\fesser und Gefasswand zu verhiiten. Ausserdem 
sind an den Stell en der Gefasswand, wo die Messer sich bewegen, ent
sprechend breite Bleche B6 in der Weise angebracht, dass jeder Streifen 
mit seinem einen Ende an der Wand festsitzt, am anderen aber so gespannt 
werden kann, dass die l\Iesserkante ihn in seiner ganzen Lange streift und 
so das Klemmen von Steinen zwischen Gefasswand und Messerperipherie 
verhiitet. Auf der Messerwelle der Thonschneider ist eine Schelle S fest
g~klemmt, welche die Auswurffliigel J tragt. Beim Einklemmen von Stein en 
bleiben die Fliigel behufs Vermeidung von Briichen n mit der Schelle stehen, 
wahrend die Welle sich weiter dreht. 

SCHUMACHER in Kiiln. Betonmischmaschine mit Wasserzufiihrung 
durch die hohle Achse, auf welcher die Mischtrommel schrag befestigt ist. 
(D. P. 28585.) 

Zur Beschleunigung des Erhartens von Cementbliicken setzt 
FARJA (Tbonind. Ztg. 1884, 14) die gestampften Steine in den Formen einer 
feuchten Atmosphare von 38 0 C. aus, nimmt sie nach wenigen Stunden aus 
den Formen und bringt sie in ein 43 0 C. warmes Bad aus 1 Tl. Natron
wasserglas und 12 TIn. Wasser. 

ZUBER in Berlin hat ein Verfahren und einen Apparat zur Herstellung 
einer luftfreien Masse fiir kiinstliche Steine beschrieben. (D. P. 
27727.) Die zur Herstellung erforderlichen Bestand- Fig. 69. 

teile, Kies oder Sand einerseits und Cement, hydrau-
Iischer Kalk oder iihnliche Materialien andererseits, 
werden gehiirig getrocknet in den luftdicht verschliess- B 

baren Behalter A gebracht. Dann wird in A durch 
eine Luftpumpe ein Vacuum hergestellt. 
und der Luftpumpe ist die WOULF
sche Flasche C eingeschaltet. Hierauf 
wird aus B ausgekochtes und even
tuell mit Farbstofi' versetztes Wasser 
in .A eingelassen und mit dem In
halt von .A gut durch ein Riihr
werk vermengt. Nachdem man dann 
Luft in .A eingelassen hat, liisst man die breiartige Masse in die Formen 
laufen. 

ZERNIKOW in Oderberg i. d. Mark stellt nach D. ¥. 29698 Kunst
sand stein her durch Einwirkung von hochgespanntem Wasserdampf auf 
unter Druck stehende Mischungen aus Sand und Kalkhydrat. Man benutzt 
Kessel, in denen man die Formen so iibereinander stellt, dass die eine Form 
auf den Formdeckel der anderen Form driickt. Den Deckel der obersten 
Form belastet man noch besonders. Die so unter starkem Druck stehende 
Masse wird mit hochgespannten Wasserdampfen behandelt. 

Zwecks Herstellung eines zu Feuerungsbauten geeigneten 
Steines wird von H. BOHM in Kowahlen (D. P. 29820) gebrannter und ge-
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liischter Kalkmergel mit Sand, gesiebter kohlenfreier Asche und fein ge
riebenem Graphit gemischt, die Mischung geformt und gebrannt. 

ROSENTHAL in Frankfurt a. M. hat ein Verfahren zur Herstellung 
ris s efr ei er Ce m en tk ii rp er, besonders kuns tlicher Li tho gra phie
steine in D.~. 300n beschrieben. Dem Cement wird, um ihm seine 
Schwindfahigkeit zu nehmen, ungefahr das gleiche Gewicht von vorher ab
gebundenem Cement zugesetzt. Den abgebundellen Cement erhalt man, in
dem man Cement mit Wasser anriihrt, und zu Platten formt, diese sehr gut 
erharten lasst, zerkleinert und fein mahlt. Statt des abgebundenen Cementes 
kann man auch fein gepulverten kohlensauren Kalk nehmen. 

Zum Poliren von gefarbtem und ungefarbtem Cementkunststein 
wird von JONATH in Hanau (D. P. 27579) die passend aus verschieden gefarhten 
Cementmassen gebildete und gestampfte Cementtafel unter Wasser erhartet 
und abgeschliffen. Die hierbei zum V orschein kommenden Poren werden 
mit Cementbrei vollgerieben, worauf die Tafel weiter erhartet und dann ab
geschliffell wird. Die Tafel wird mit Wasserglas getrankt und wieder ab
geschliffen. Es wird hierauf die Oberflache fein geschliffen, indem man sie 
mit feinem Schmirgel mittelst eines leinenen Ballens, welcher abwechselnd 
mit Wasserglas und Alaunwasser angefeuchtet wird, bearbeitet. Sodann polirt 
man mit Schwefelpulver und Zinnasche, sich hierbei eines mit Alaunwasser 
getrankten Ballens bedienend. 

Um marmorirte Cemell tgegenstande herzustellen, werden nach 
dem D. P. 28338 desselben Erfinders Platten aus verschieden gefarbtem 
Cementteig auf einander gelegt und zu einem zusammenhangenden Klumpen 
geklopft. Der Klumpen wird quer zu den verschieden gefarbten Lagen in 
Scheiben geschnitten. Diese Scheiben werden in der Form geordnet und 
darin gestampft. Nachdem Erharten werden die Platten durch Schleifen, 
Spachteln und Tranken mit Wasserglas weiter bearbeitet und dann nach 
D. P. 27579 polirt. 

Um Cement fur stereochromatische Bemalung tauglich zu 
machen, wird nach G. v. KOCH und R. ADAMY in Darmstadt (Ii. P. 29670) 
ein Gemenge aus 30 bis 50 Proc. Cement mit 70 bis 50 Proc. fein 
gemahlenem Bimsstein angewendet und nach dem Erharten mit einer ver
diinnten Saure (Salzsaure, Phosphorsaure, Fluorwasserstoffsaure) abgewaschen. 
Nach dem Trocknen trankt man mit Wasserglasliisung, bemalt mit Mineral
farben und fixirt durch Anspritzen einer Wasserglasliisung. 

Nach J. BORSARI & Co. in Zollikon bei Ziirich (D. P. 27740) werden 
zur Herstellung von Cementfiissern mit Glasausfutterung die mit 
dem Cement zu bedeckenden Seiten der Glas- oder Porcellanplatten auf 
mechanischem oder chemischem Wege gerauht. Auf die gerauhte Flache 
wird dunner Cementbrei oder ein ahnliches Bindemittel gespritzt. Der Be
wurf dient als Bindeglied zwischen Cementwandung und Ausfiitterungsplatte. 

b) Gypsmassen. Der Stucco t.lustro im Wiener Reichsrathgebaude 
besteht nach Ind. B1. 1884 S. 394 aus 1 T1. Kalk und 2 TIn. Marmorstaub. 
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Das Gemisch wird mit dem Reibbrettchen aufgetragen, mit dem Filzstiickchen 
verrieben und mit polirter Kelle geglattet. Zur Politur nimmt man 2 1 
Wasser, 90-100 g Wachs, 40-45 g Seife, 20-25 g Pottasche, taucht in 
die Mischung einen wolin en Lappen und reibt damit so lange als niitig. 
Wahrend man friiher den Glanz durch eine Wachsliisung, welche eingebrannt 
wurde, herstellte, wurde nun vorerst der ~Iarmormiirtel, in welchem bereits 
die Farbe sitzt, mit heissem Eisen gebiigelt und dann erst eine leichte Lage 
von in Spiritus aufgeliistem Wachs darauf gerieben und mit trocknem 
Lappen abgewischt. Es wurde so 'ein besserer Erfolg erzielt. 

c) Schlackensteine. KONIGIN MARIENHUTTE, ACTIENGESELLSCHAFT in 
Cainsdorf i. S. hat in D. P. 28086 ein Verfahren zur Rerstellung von Schlack en
gussformstiicken unter Tempern der zum Giessen benutzten Schlacke be-

Fig. 70. schrieben. Die Win-
kel D, welche je zwei 
Seitenflachen del' he\'
zustellenden, wiirfel
fiirmigen Steine bil
den, werden auf die 
freistehende Platte C 
gestellt, welche fiir 

jeden Stein ein Loch hat. Eine ebenfalls durchliicherte Platte E dient 
zum Bedecken der Winkel D. Es wird dann die Schlackengrube mit Schlacke 
ausgegossen, so dass die Formen von der Schlacke angefiillt und allseitig 
eingehiillt werden. Nach Abkiihlung bis auf Randwarme werden die Form
teile auseinander genommen. 

DOBBS in Middlesbrough verfahrt beim Kiihlen von Schlackenguss
steinen folgendermaassen. (D. P. 28648.) Die Steine oder Ziegel werden 
gleich nach Erhartung der ausseren Kruste und, wahrend der inn ere Teil 
noch im fliissigen Zustande ist, in einen geschlossenen Raum gebracht, 
welcher nicht weiter geheizt wird. Es ist dann die noch in den Steinen 
vorhandene Ritze geniigend, urn ein gleichmassiges Ausgliihen derselben zu 
bewirken, indem die griissere Ritze der inneren ~Iasse allmalig del' ausseren 
Kruste sich mitteilt, so dass die ganze Masse nach einiger Zeit eine gleich
massige Temperatur besitzt, von wo an man die Steine sich allmalig abkiihlen 
lasst. Ilfan erhalt so ohne weiteren Verbrauch von Brennstoff ein vollkommen 
zahes Product. 

Die Kiihl-Ofen werden neben einander gebaut und durch Oeffnu~gen 
oder Canale verbunden, so dass beim Abkiihlen des einen Of ens die abgehende 
Ritze zur Anwarmung del' nachstliegenden Oefen verwendet werden kann, 
bevor die Steine hineingebracht werden. Es werden auch auf Radern laufende 
Kiihlkammern verwendet. 

BLEININGER in Miinchen schmilzt zur Rerstellung von Steinmasse, 
Thon, Eisenspane und Alkalisalze zusammen. (D. P. 27342.) 
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d) Asphaltsteine, Impriigniren von Stein en. Zur Herstellung eines 
Rohmaterials fiir Asphaltstampfarbeiten vermischt E. DIETRICH in 
Berlin (D. P. 28620) das Pulver von reinem oder bituminosem Kalkstein mit 
dem Pulver von reinem Bitumen und erhitzt das Gemisch in rotirenden 
Kesseln oder ahnlichen Apparaten. Als Bitumen wird Trinidad-Asphalt oder 
Goudron verwendet und damit besonders bitumenarmer Kalkstein getrankt. 
Bei dem Erhitzen wird das erweichte Bitumen aufgesogen, zugleich werden 
-die leichter fliichtigen Oele des Asphaltsteines ausgetrieben. 

Nach dem D. P. 29695 von MICHELET und TESCHER in Berlin 
wird zweckmassig an ihrem Apparat zum Impragniren von Steinen 
oder Formstiicken *) mittelst bituminoser Stoffe unter der combinirten 
Anwendung von hoher Hitze und Druck oder von hoher Hitze, Vacuum und 
Druck eine Pumpe zwischen den Kochkessel und den Impragnirungskessel 
eingeschaltet, urn den in letzterem erforderlichen Ueberdruck nach Art des 
hydraulischen Druckes durch die geschmolzene Impragnirungs-Masse 
selbst hervorzubringen. 

Urn Sandstein vor Verwitterung zu schiitzen impragnirt ihn 
REUTER mit einer Losung von saurem holzessigsaurem Eisenoxydu!. (Ind. 
B!. 1884-, S. 173.) 

e) Poriise Steine, Filtrirsteine. MURJAHN in Hamburg (D. P. 28863) 
stellt ein feuerfestes Baumaterial aus Thon, Torfmoor und Asbest her. 
Zerkleinerter, sandfreier fetter Thon, Torfmoor und 1-5 Proc. pulverisirter 
Asbest werden innig gemischt, unter starkem Druck geformt, dann getrocknet 
und gebrannt. :/'fan erhalt eine porose Masse, die ein schlechter Warme
leiter ist und sich hobeln, nageln und schneiden lasst. 

Urn der von OLSCHEWSKY in Berlin angegebenen Filtrir- und Reini
gung s mas s e**) gleichmassiges Korn und griissere Widerstandsfahigk.eit gegen 
Abnutzung im Verlaufe der Regeneration zu geben, wird der plastische Thon 
durch Hand oder :/'faschinen zu kleinen Kugeln verarbeitet. Ferner wird 
das Auslaugen durch Saure erst dann bewirkt, wenn der Kohlenstoff bereits 
in der poriisen Masse abgelagert ist. (D. P. 26459.) 

ARTHUR LEHMANN. 

XX. Explosivstoife. 

I. Schiesspu}ver. 
Bei der Fabrikation des Schiesspulvers spielt die Gefahrlichkeit der 

bisher iiblichen Beleuchtung der Fabrikationsraume naturgemas eine weit 
bedeutendere Rolle als bei den indirect explodirbaren Dynamiten. Desshalb 
wird auch die allgemeine Einfiihrung der elektrischen Beleuchtung in 

') Techn.-chem. Jahrb. ;" S. 164; 6, S. 162. 
*') Techn.-chem. J ahrb. 6, S. 162. 
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den Pulverfabriken *) die immerhin noch zahlreichen Gefahren dieser 
Fabrikation erheblich vermindern. Neuerdings wurden die trag- und regulir
baren elektrischen Sicherheitslampen von TROUVE (C. r. 99, 753) 
fiir Pulverfabriken empfohlen. Dieselben beginnen erst dann zu leuchten, 
wenn man sie mittelst eines an dem Deckel angebrachten Ringes oder 
Hakens an die Wand hiingt und erloschen, sowie man sie an dem Hand
griffe tragt. 

TH. NORDENFELT in London und A. MEURLING in Christianstad liessen 
sich ein eigentiimliches Verfahren zur Herstellung eines b au m w 0 II e
haltigen Schi e s s pul v ers patentiren. (D. P. 30676 vom 21. August 1884.) 
An Stelle von Kohle wird Baumwolle oder andere vegetabilische Faser, 
welche mit gasformiger Salzsaure behandelt wurde, verwendet. Die durch 
diese eigenartige Behandlung erhaltene feinverteilte }<'aserkohle wird mit 
einer Losung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff behandelt und das nach 
dem Abtreiben des letzteren erhaltene Gemenge fein vermahlen und innig 
mit einer Losung von Salpeter getrankt. Nach OSCAR GUTTMANN (Ding!. 255, 
338) ist der in diesem Patente zum Ausdruck kommende Grundgedanke ein 
Schritt weiter in dem Bestreben der Neuzeit, die Bestandteile des Schiess
pulvers als Losungen zu verarbeiten. Ob jedoch dieses Verfahren im grossen 
ausfiihrbar sein wird, ist fraglich. Abgesehen von der Gesundheitsschad
lichkeit und der hohen Feuersgefahr ist die Mengung der Faserkohle mit der 
Schwefellosung sehr kostspielig, da viel Schwefelkohlenstoff verl9ren gehen 
wird. Auch wird wahrscheinlich die mit Salzsaure behandelte Baumwollen
faser einer umstandlichen Reinigung unterworfen werden miissen, wenn sie 
nicht in Folge eines geringen anhaftenden Gehaltes an fliissiger Salzsaure 
dem Pulver einen hohen Grad von Gefahrlichkeit erteilen solI. 

Zur Beseitigung der Hykroskopicitat des Natronsalpeters 
und Ammoniumnitrats zum Zwecke der Herstellung von Schiesspulver 
werden genannte Stoffe nach dem Patente von FAVIER in Paris (D. P. 31411 
vom 27. Mai 1884) sorgfaltig getrocknet, mit Paraffin oder Nitronaphtalin 
in einer Knetmaschine innig vermischt und in erwarmten Formen einem 
hohen Druck ausgesetzt. 

Neue Patente zur Darstellung von Schiesspulver wurden OWEN 
BROWEN (Eng!. P. 16074 vom 6. December 1884), D. FITZ GERALD DOWNING 
in Woolwich (Eng!. P. 16236 vom 10. December 1884 zur Herstellung von 
comprimirtem Pulver) und J. N. HEIDEMAN in London (Eng!. P. 16314 vom 
11. December 1884) erteilt. 

II. Schwarzpulver- Surrogate. 
Bekanntlich hat das gewohnliche Schwarzpulver fiir seine Anwendung 

als Schiesspulver bis jetzt noch keinen irgendwie ernstlichen Rivalen gefunden. 
AIle die sanguinis chen Hoffnungen, welche man in dieser Hinsicht auf die 

*) Techn.-chem. J ahrb. 6, S. 164. 
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Schiesswolle, das Weisspulver von AUGENDRE, das Schiesspulver von VOLK~IANN, 
das Xanthatpulver von Professor SCHWARZ, auf das Pikratpulver von DESIGNOLLE 
und auf ahnliche Surrogate des gewohnlichen Schwarzpulvers setzte, haben 
sich mit der Zeit nicht verwirklicht. Teils ist es die mit der starkeren 
Brisanz Hand in Hand gehende grossere Explosionsfahigkeit (wie bei den 
Pikrat- und Chloratpulvern), teils Unbestandigkeit gegen die Einwirkung der 
Feuchtigkeit (wie bei dem Xanthatpulver), teils das geringe specifische 
Gewicht und die geringe Plasticitat (wie bei der Schiesswolle), was die 
betreffenden explosiven Mischungen zu Surrogaten des Schiesspulvers un
tauglich macht. 

Anders dagegen stellt sich die Frage nach der Ersetzbarkeit des Schiess
pulvers fur seine Anwendung zu Sprengzwecken. Hier kann eine ganze Reihe 
von schiesspulverahnlichen Sprengstoffen genannt werden, welche dem Schwarz
pulver auf seinem seit Anwendung der Dynamite allerdings ausserst reducirtem 
Gebiete erfolgreich Concurrenz machen. Namentlich ist dies der Fall in 
Oesterreich-Ungarn, wo verschiedene Umstande der Entwicklung der Fabrikation 
von Schwarzpulver-Surrogaten forderlich sind. Das dort existirende Schiess
pulver-Monopol ist namlich fur die Fabrikation von Sprengstoffen mit der 
Beschrankung aufgehoben, dass die von Privaten erzeugten Sprengstoffe in 
ihrer Zusammensetzung von dem Schwarzpulver verschieden, in der Brisanz 
geringer oder weit grosser als Schiesspulver und im Allgemeinen in Bezug 
auf manche Eigenschaften so viel schlechter sein mussen, dass sie zum 
Gebrauche in Schiessgewehren untauglich werden. Dies sind die Grunde, 
welche - wie O. GUTTMANN hervorhob - die Erzeuger von Explosivstoffen 
in Oesterreich-Ungarn veranlassten, zu den unmiiglichsten Bestandteilen zu 
greifen. Der Umstand, dass das yom Aerar erzeugte, allerdings gute Schwarz
pulver teuer im Preise gehalten wird, ist der dortigen Fabrikation relativ 
billiger Schwarzpulver-Surrogate noch besonders giinstig. 

OSCAR GUTTMANN hat sich in einem im osterr. Ingenieur- und Archi
tekten-Verein am 27. November 1884 gehaltenem Vortrage (Wochenschr. des 
gen. Ver. S.4 u. S. 22) urn die Geschichte der Schwarz pulver-Surrogate ein 
wesentliches Verdienst erworben, indem er die hauptsachlichsten augen
blicklich zu nennenden Reprasentanten derselben, nebst zuverlassigen Angaben 
uber ihre Zusammensetzung, namhaft machte. Bekanntlich herrschte gerade 
hinsichtlich des letzteren Punktes bisher die griisste Unklarheit. 

Das iilteste der in Oesterreich erzeugten Schwarzpulver-Surrogate ist 
das Diorrexin, welches ursprunglich auch in Fischau bei Wiener-Neustadt, 
jetzt nur noch in Sistiana bei Duino hergestellt wird. Es besteht nach einer 
Analyse aus 
Kalisalpeter 
Natronsalpeter . 
SchwefeI. 
Holzkohle 

42·78 
23·16 
13·40 
7"49 

Buchensiigespane 
Pikrinsaure 
Wasser 

10'97 
1·65 
0·55 

Es ist also hier der Kalisalpeter teilweise durch Natronsalpeter, die 
Biedermann, Jahrb. VII. 10 



146 Explosivstoffe. 

Holzkohle zum Teil durch Siigespiine ersetzt und der verminderten Brisanz 
durch 1'65 Teile Pikrinsiiure ein wenig nachgeholfen. 

Haloxylin, neb en Janit wol das in Oesterreich am hiiufigsten ange
wandte Schwarzpulver-Surrogat, wird in Chrast und CilU fabricirt und besteht 
nach dem Eng!. Patente von 1867 aus 

75 TIn. Kalisalpeter, 81/3 TIn. Holzkohle, 
15 "Siigespiine, 1 % " rotes Blutlaugensalz. 

Eine in Arad erzeugte Variation des Haloxylin enthiilt Natronsalpeter 
an Stelle von Kalisalpeter. Das Haloxylin ist das einzige bis jetzt bekannte 
schwarzpulverartige Gemenge ohne Schwefel. Der Zusatz von Blutlaugensalz 
erscheint eigentlich zwecklos. 

J ani t wird in Peggau fabricirt und besteht aus 
70 TIn. Kalisalpeter, 0'4 TIn. Pikrinsaure, 
12 " Schwefel, 0'4" chlorsaurem Kali, 
18 "Lignitkohle, 0'3" gegliihter Soda. 

Petralit aus Budapest besteht aus Kalisalpeter, Schwefel, Holzmehl 
und Ookspulver an Stelle von Holzkohle und ist mit Graphit polirt. 

Oarboazotin'e aus Fischau bei Wiener-Neustadt besteht nach dem 
ehemaligen osterreichischen Patente aus 

hierzu noch 
los ist. 

64 TIn. Kalisalpeter, 
12 Schwefel, 

7 
17 " 

" 
1-5 " 

Russ, 
Gerberlohe oder Sagemehl 
Eisenvitriol, dessen Zusatz eigentlich zweck-

Azotine aus NagyMnya und Verespatak enthiilt Natronsalpeter, Schwe
fel, Kohle, und Petroleumriickstande in nicht genau bekannter Zusammen
setzung. Die Holzkohle ist durch die eben so Ieicht verbrennbaren Petro
Ieumnickstiinde ersetzt. 
Amid"ogene von JOHANN GEMPERLE: Lederit aus Knittelfeld: 

73 TIn. Kalisalpeter, 45 TIn. Kalisalpeter, 
8 " Holzkohle, 15 " Schwefel, 
8 " Kleie, 20 " Mennige, 

10 " Schwefel, 18 " Lederabfalle, 
1 " Bittersalz. 2 " Pikrinsaure. 

Vulcanit aus Jitschin war urspriinglich .zusammengesetzt aus 
36 TIn. Kalisalpeter, 6 TIn. Holzkohle, 
19 "Natronsalpeter, 4'25" Glaubersalz, 
11 " Schwefel, 2'25 " rothem Blutlaugensalz, 
9'5" Siigemehl, 2'25 " Zucker, 
9'5" chlorsaurem Kali, 1'25" Pikrinsiiure. 

In Folge seines hohen Gehaltes an chlorsaurem Kali diirfte das Vul
canit hinsichtlich Brisanz das gewiihnliche Schwarz pulver iibertreffen, wah· 
rend aIle anderen hier erwiihnten Surrogate weniger brisant und desshalb 
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schwacher sind als das Schwarzpulver. Das neuere Patent fiir Vulcanit soll 
noch mehr chlorsaures Kali, dagegen kein Glaubersalz und Blutlaugensalz 
enthalten. 

Ein Sprengmittel Mylin soIl neuestens in Steyerling erzeugt werden, 
doch ist nichts Naheres dariiber bekannt. 

Es ist leicht einzusehen, dass diese Schwarzpulver-Surrogate in Folge 
der Beimischung voluminoser, elastischer Stoffe wie Holzmehl, Kleie etc. 
gegen Schlag weniger empfindlich werden, aber es ist gegeniiber der fiir 
derartige Explosivstoffe oft in Anspruch genommenen "Ungefahrlichkeit" 
oder Unexplodirbarkeit" wol zu beachten, dass auf eil!en kraftigen Ham
merschlag jedes Pulver ohne Ausnahme explodirt. 

III. Schiessbanmwolle. 
Nach F. HEss (Mitt. iiber Gegenst. des Art.- u. Gen.-Wesens, Heft 4 u. 

5,. Wien 1884; Bg.- u. H.-Ztg. 1884, 419) bildet nasse Schiessbaumwolle 
ihrer sicherheitlichen Vorteile halber das normale Sprengmittel der deutschen 
Marine und der deutschen Pioniere. Sie wird hergestellt in den drei deut
schen Fabriken zu Kruppamiihle, Walsrode und Diiren. Die Civilindustrie 
scheint sich des Praparates und ihrer durch Mengen mit Salpeter oder Chlo
raten, durch Ueberziehen mit Paraffin u. dg!. erzeugten Derivate in Deutsch
land auch heute noch nieht bemachtigt zu haben wegen des hohen Preises 
des Rohmaterials und der geringeren Plasticitat im Vergleiche zu Dynamit, 
welcher alle Hohlraume leichter ausfiillt. 

Herstellung und Behandlung von Schiessbaumwolle und 
ahnlichen Explosivstoffen. S. TRIVICK und A. HAY ANDERSON. (Eng!. P. 16308 
YOm 11. December 1884.) 

Die chemische Priifung des comprimirten Pyroxylins. Von 
O. LUBARSCH (siehe unter »Biicherschau"). 

Anhang: Das Celluloid. Ueber Vorsichtsmaassregeln bei Herstellung 
des CeiIuloids, sowie iiber Details seiner Fabrikation berichtet Ding!. J. 
(206, 282) nach einem im Bull. de Rouen (1884" 525) erschienenen Aufsatze. 

Die in den Fabriken der Compagnie fran~aise du Celluloid zu Stains 
bestehenden Vorsichtsmaassregeln sind folgende. Das verwendete Saure
gemisch (5 TIe. Schwefelsaure und 2 TIe. Salpetersaure) wird in dem zur 
Simerung benutzten Raume in einer besonderen durch einen 2 m breiten 
und 1 m tiefen mit Wasser' gefiillten Canal getrennten Abteilung aufbe
wahrt, zu welcher nur eine bestimmte Person und deren Gehilfe, welche 
beide durch eine von ,der Brust bis zu den Kniicheln reichende Kautschuk
hiille geschiitzt sind, gelangen kiinnen. Sie stellen die mit dem Sauregemisch 
gefiillten Flaschen auf das Ausgiessen erleichternde Schaukeln und bedecken 
die Miindung durch eine mit Riihrchen versehene Kappe. Der Fussboden 
des Sauerungsraumes ist cementirt und hat Ablaufrinnen, welche bestandig 
durch Wasser gespiilt werden, so dass, wenn eine Flasche bricht, die aus-
9tr.iimende Saure schnell verdiinnt und abgeleitet wird. 

10* 
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Die Nitrirung des auf Rollen gewickelten Cellulosepapiers wird 
in einem steinernen Behalter, durch welchen dasselbe geleitet wird, vorge
nommen. Die Arbeiter sind dabei durch Ueberwiirfe und Handschuhe aus 
Kautschuk geschiitzt. Ueber dem steinernen Behalter befindet sich eine 
Haube aus Bleiblech zum Auffangen und Ableiten der frei aufsteigenden 
Sallredampfe. 

In ahnlicher Weise wie die Nitrirung des Rollenpapiers wird die NitriruDg 
der Baumwolle in Sandsteinvasen unter bleiernen Abz'ugshauben vorge
nommen. Das 'Auspressen und Bleichen des Pyroxylins geschieht in 
Stains durch zwei Personen mit durch Kautschukhandschuhe geschiitzten 
Handen in einem gut ventilirten Raume. Es folgt sodann das Z e rr e i ben 
des Pyroxylins (welches noch 40 Proc. Wasser enthalt) in einer metal
lenen Miihle und wird in derselben auch die Mischung der Schiessbaum
wolle mit dem Kampher und den Farbesatzen vorgenommen. 

Die Mischung wird auf einer hydraulischen Presse in etwa 1 kg 
schwere Kuchen geformt. Die etwas getrockneten Kuchen werden von einem 
Untermeister in einem aus zwei gezahnten Bronzecylindern bestehenden 
Apparate zerbrochen. Die Mischung des Kamphers mit der Schiessbaum
wolle (unter Verwendung von Alkohol als Liisungsmittel) und das Zerbrechen 
der Kuchen geschieht in einem 30 m langen, 20 m breitem und 8 m hohem 
Raume, welcher durch ein Geblase von der Leistungsfahigkeit von 20 chern 
pro Arbeiter und Stunde stark geliiftet wird. Diese starke Ventilation ist 
unbedingt niitig wegen der leichten Endziindlichkeit der Kampher- und Al
koholdampfe, welche zudem auch schadlich einzuathmen sind. Die zerbro
chenen Kuchen werden mit Alkohol befeuchtet und zwischen zwei bis auf 
60 0 erwarmten Cylindern zu etwa 1 cmdicken Platten ausgewalzt. Nach 
dem Anfeuchten mit Alkohol werden die Stiicke in einem luftdicht verschlos
senen Zinkkasten bis zum Walzen aufbewahrt. 

Die ausgewalzten Celluloidplatten enthalten noch zahlreiche kleine 
Gasblaschen, zu. deren Entfernung sie in einem mit Dampf auf 50 0 er
warmten Kasten unter einer hydraulischen Presse 6-8 Stunden einem Druck 
von 150 Atm. ausgesetzt werden. Hierauf lasst man statt Dampf kaltes 
Wasser um die Kastenwande circuliren und erhalt nach 15-18 Stunden 
das Celluloid in blasenfreien Bliicken. Die abgewischten Platten werden in 
Trockenkasten aneinander gelegt und wahrend drei Tagen dreimal mit einem 
unter leichtem Druck stehendem Luftstrom auf hiichstens 50 0 erwarmt. 
Diese Operation ist die geiahrlichste. Der Trockenapparat besteht zur Sicher
heit aus kleinen getrennten Kammern ohne andere Oeffnung als eine eiserne 
Thiir. Jede Kammer wird durch ein besonderes, unter einem Roste liegen
des schlangenfiirmiges Dampfrohr erwarmt. Die Temperatur in den Trocken
kammern wird durch vier gewiihnliche und ein fiinftes mit lllektrischem 
Meldewerk versehenes Thermometer angezeigt .. Ausserdem kann fUr jede 
Trockenkammer selbstthatig der Dampfznleitungshahn durch ein Gewicht, 
welches von einem leicht verbrennlichen Bande gehalten wird, geschlossen 
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werden. Fiir den Fall einer Entziindung sind 6 Feuerspritzen vorhanden. 
wahrend ausserdem in benachbarten Arbeiterhausern wohnende Arbeiter so
fort benachrichtigt werden kiinnen. 

Bei der Bearbeitung des getrockneten Celluloids kaun durch die Er
warmung auf den Drehbanken, Sagen etc. leicht Entziindung stattfinden. 
Desshalb werden aile diese Arbeiten unter einem Wasserstrale vorgenommen. 
Der die Spane' sammelnde Kasten wird ebenso fortwahrend genasst. Um 
einen hohen Glanz zu erhalten, muss das Celluloid leider trocken gedreht 
und polirt werden. Diese Arbeiten werden in einem besonderen Gebaude 
vorgenommen. Die Beleuchtung der Fabrik geschieht durch elektrische 
Gliihlampen. Aile Gebaude sind gut geliiftet, der Fussboden wird jeden 
Tag abgekehrt und gewaschen, die Mauern und Decken miissen wenigstens 
einmal in der W oche abgewischt werden. Die Eingriffe der Rader der Ma
schinen sind vollkommen abgedeckt, die Transmissionsriemen umhiillt. Eine 
die einzelnen Raume bestandig begehende 
Wache ist Tag und Nacht in Thatigkeit. Fig. 71. 

Neuerungen in der Behand
lung von Celluloid, Xylonit und ahn
lichen Substanzen liess sich W. C. ZEIDLER 
(Eng!. P. 8012 yom 1. Juli 1885) patentiren. 

IV. ~itroglycerin8prengstoffe. 

A. Nitroglycerin. 
Apparat zur Darstellung von 

Nitroglycerin. (D. P. 29130.) C. D. A. 
SCHRODER in Dresden-Neustadt.) In die
sem Patente kommt dasselbe Princip zum 
Ausdruck, welches KARL KURTZ in Koln 
bei seinem Verfahren der Nitroglycerin
darstellung (vg!. BiicKMANN, Explosive Stoffe, 
S. 290) anwendete. In beiden Fallen wird 
das Glycerin in miiglichst feiner Zerteilung 
der Nitrirsaure zugefiihrt. Das KURTz'sche 
Verfahren, auf welches man bei seinem 
Bekanntwerden vor fi Jahren die aller
grossten Hoffnungen auf eine sichere und 
quantitativ sehr giinstige Fabrikation des 
Nitroglycerins setzte, hat diese Erwartungen 
leider nicht erfiillt. Der SCHRODER'sche 
Apparat hat folgende Einrichtung, Fig. 71: 
In das aus Glas oder Metall bestehende 
Nitrirgefass N lasst man mittelst des Rohres 
R und des Trichters F das Sauregemisch 
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fliessen. Das Nitrirgefass steht im blechernen Kuhlgefass K, welches seiner 
seits aus dem Behalter W mit kaltem Wasser gespeist wird. Das Glycerin 
Hisst man aus Behalter Gt in den Behalter G2 mittelst einer durch Hahn hi 
verschliessbaren Riihre fliessen. Man schliesst dann dies en Hahn, iiffnet den 
comprimirte Luft zufuhrenden Hahn h2 teilweise und ebenso Hahn ha, worauf 
das Glycerin in fein zerteiltem Stral unten aus der Riihre ,. in das Saure
gemisch eintritt. 

Nach dem D. P. 29664 von W. POETSCH in Bommern bei Wengern fliesst 
die A b fall s au r e der Nitroglycerinfabrikation in einem Cylinder iiber er
hitzte Thonbrocken von oben herab, wahrend ihr von unten ein Strom er
hitzter atmospharischer Luft entgegenstriimt. Die Nitroverbindungen ent
weichen oben, zu Salpetersaure oxydirt, wahrend unten reine Schwefelsaure 
abfliesst. 

M. HAY und O. MAssow (Monit. scient. 15, 507) bestatigen auf Grund 
von Analysen die Formel C3H5(ON02)3 fur gut gewaschenes und getrocknetes 
Nitroglycerin und sehen hiermit die Angabe von HEss, dass das Nitro
glycerin 'auch Mono- und Dinitrat enthalte, als widerlegt an. 

B. Dynamite. 
U e b er die wir k samst e Zusamm ens etzung der Dynami teo 

Von E. ROCA. (Genie civil 6, 168.) Verfasser stellt hier eine sich recht 
hubsch lesende Theorie auf, die aber leider nur mit allen Erfahrungen der 
Praxis im Widerspruch steht. ROCA fasst seine Theorie in drei Satzen zu
sammen. 1. 1st der Saugstoff so zusammengesetzt, dass der Kohlenstoff zu 
Kohlensaure verbrennt, so ergiebt derselbe mit der gleichen Menge Nitro
glycerin vermischt einen schwacheren Explosivstoff, als wenn der Kohlenstoff 
zu Kohlenoxyd verbrennen kann. 2. Das Hiichste an Kraft eines so gebil
deten Explosivstoffes erhalt man durch weitere Zugabe von so viel Kohlen
stoff, dass der freie Sauerstoff ausgenutzt und die Kohlensaure zu Kohlen
oxyd reducirt wird. 3. Ueber diese Grenze hinaus wird die Wirkung 
geringer. ROCA nimmt an, dass die Kraft eines Explosivstoffes vom gebildeten 
Gasvolumen und Warmequantum direct abhangt. Aber, wie O. GUTTMANN 
(Dingl. J. 255, 521) sehr riehtig hervorhebt, ist dhi Explosion nicht als 
eine reine Verbrennung anzusehen. Umstande, wie z. B. das specifische 
Gewieht des Explosivstoffes, die Widerstandsrahigkeit des Mediums und in 
erster Linie die Kurze der Zeit, innerhalb welcher eine Explosion vor sich 
geht, sind bei Beurteilung der Brisanz eines Explosivstoffes sehr wol zu 
beaehtende Factoren. Nun geht aber gerade die Explosion um so rascher 
vor sieh, je mehr Kohlensaure die Explosionsgase enthalten, wah rend reich
liehe Bildung von Kohlenoxyd mit langsamer Wirkung Hand in Hand geht. 
Es wird also durch die Bildung von Kohlenoxyd wol eine griissere Warme
menge erzeugt, aber dieselbe wird zum grossen Teile dadureh aufgehoben, 
dass die Verbrennung langsamer erfolgt, die Gase also nicht jene hohe 
Spannung annehmen kiinnen, welche der grosseren Erwarmung gleich kame. 
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Das hier von GUTTMANN Gesagte stiitzt sich auf die Erfahrungen, welche man 
bei den Schwarzpulver-Surrogaten und verschiedenen Dynamiten machte. In 
Folge des zu hohen Kohlenstoffgehaltes dieser Sprengstoffe findet sich in 
den Explosionsgasen wol eine griissere Menge Kohlenoxyd, womit aber 
keineswegs eine griissere Sprengwirkung verbunden ist. 

Der Vorschlag ROCA'S hat aber auch yom hygienischen Standpunkte 
aus betrachtet seine sehr bedenkliche Seite. In den Gruben muss das Auf
treten von Kohlenoxyd wegen seiner Giftigkeit unbedingt vermieden werden. 
Anfangs, wo man hierauf keine Riicksicht nahm, litten die Arbeiter bei Ver
wendung derartiger Sprengstoffe an heftigen Vergiftungserscheinungen und 
suchte man die Ursache hierfiir zuerst in allem Miiglichen, bis O. GUTTMANN 
darauf hinwies, dass die kohlens;:;u.ren Salze mit der Kohle der Cellulose bei 
der hohen Explosionstemperatur Kohlenoxyd bilden und dass aus der Eigen
schaft des Wassers, Kohlenstoffs, Zinks und Eisens, mit Kohlensaure bei 
hoher Teinperatur Kohlenilxyd zu bilden, die Thatsache gefolgert werden 
muss, dass sich in den Explosionsgasen von Nitroglycerin oder Guhr-Dynamit 
regelmassig auch Kohlenoxyd findet und dass die Menge des letzteren Je 
nach dem gesprengten Stoffe und seiner Oertlichkeit schwankt. Es ist er
wiesen, dass die Gase ein und desselben Dynamites in verschiedenen Gruben 
einen verschiedenen Grad der Athembarkeit und verschiedene Mengen Kohlen
oxyd haben. Zweifellos werden durch Gesteine, wie Eisensteine u. dgl. bei 
der Explosion griissere Mengen Kohlensaure zu Kohlenoxyd reducirt. 

V. Knallquecksilber. 
Ueber die Constitution des Knallquecksilbers ist in den 

letzten Jahren bekanntlich eine ganze Reihe Arbeiten *) veriiffentlicht worden. 
Wahrend nach SCBISCBKOW (Techn.-chem. Jahrb. 1885, 171) die Knallsaure 
als eine Verbindung zweier MoleGiile Blausaure mit Dinitroathylen zu be
trachten ist, fasst G. CALMES (Compt. rend. 99, 794) die knallsauren Salze 
als metallhaltige Isocyaniire oder Carbylamine auf, welche durch den Stick
stoff mit einem metallhaltigen zweiato~igen Nitromethanreste verbunden sind. 

C=N C=N-Ag 
II 

Ag-C-N02 
Hg(11 

C-N02 

Knallsilber. Knallquecksilber. 
Diese Ansicht stiitzt sich auf die Umsetzung von Knallsilber mit 

Alkoholjodiden (die friiheren analogen Versuche mit Knallquecksilber 
waren resultatlos geblieben). Erhitzt man 25 g durchaus trockenes Knall
silber mit 25 g Methyljodid und 40 g Aether 24 Stunden in einer langen, 
zugeschmolzenen Riihre, so enthiilt die gelbe Fliissigkeit eine concentrirte 
Liisung von Methylcarbylamin, wahrend sich die ,a-Modification von Nitro
lith-ylen nehen Jodsilher ausgeschieden hat. 

*) Techn.-chern. Jahrb. 5, S. 178; 6, S. 171. 



152 Explosivstoffe. 

C=N-Ag 
II +2CH3J=2AgJ +C=N-CH3 +CH2-CH(N02). 

Ag-C-N02 
Bei Anwendung von Aethyljodid an Stelle von Methyljodid erhalt man 

Aethylcarbylamin und die P-Modification des Nitropropylens. 

VI. Neue Explosivstoffe. 
Das Himly-Pulver*) zeigt nach O. GUTTMANN (Dingl. 255, 340) eine 

sehr wechselnde Zusammensetzung, wie aus folgenden Analysen hervorgeht: 
EMMERLING LOHMANN 3. Cherniker 

Chlorsaures Kali . 45·50 33·50 62·50 
Salpetersaures Kali 34·38 48·78 25·00 
Steinkohlenpech . 20·12 17·72 12·50 

Diese Ungleichheit hat jedenfalls darin ihren Ursprung, dass bei der 
Mischung in Folge der Gegenwart des Steinkohlenpeches sich Klumpen bilden. 
Ueberhaupt werden in neuerer Zeit die meisten (direct explodirbaren) Schwarz
pulver-Surrogate, welche nur zum Sprengen benutzt werden, nicht so sorg
fiHtig gemengt, als dies beim Schwarzpulver der Fall ist. Man thut hieran 
gewiss Unrecht, denn die sorgfiUtig bereitete gleichmassige Mischung wird 
stets den besten Effect geben. 

Das Himly-Pulver soIl (in Folge seines grossen Gehaltes an chlorsaurem 
Kali) etwa um die Halfte starker als Schwarzpulver und trotz dem ziemlich 
sicher zu handhaben sein. Immerhin wird es, wie iiberhaupt jed e s Pulver, 
durch kraftige Hammerschlage detoniren. 

Das bei Herstellung der Sprenggelatine befolgte Princip hat nunmehr 
auch bei der Fabrikation eines neuen Sprengstoffes, des Kinetits, Anwen
dung gefunden. Nitrocellulose wird in Nitrokohlenwasserstoffen (angeblich 
nitrirtem Rohbenzol) unter Zusatz einfacher Kohlenwasserstoffe geliist, und 
in die erhaltene, gegen Wasser unempfiljdliche Gelatine wird ein Gemenge 
von Sal peter und chlorsaurem Kali eingetragen. Ein geringer Zusatz von 
Fiinffach - Schwefelantimon dient zur Erzielung einer sicheren Explosion. 
(Bg.- u. H. Ztg. 44, 65.) 

Paltiine heisst ein von der SOCUi'rE ANONYME DES POUDRES ET DYNAMITES 
in ihrer Fabrik zu Arendonk bei Turnhout in Belgien fabricirter neuer 
Sprengstoff, welcher auch von der DEUTSCHEN SPRENGSTOFF-FABRIK in Wahn 
bei Kiiln hergestellt werden solI. Derselbe ist mit Nitroglycerin vermengte 
Strohnitrocellulose. Die belgische Fabrik stellt funf verschiedene Sorten her, 
Sorte A enthiilt 40-50 Nitroglycerin und 60-50 nitrirtes Stroh. Zur 
Nitrirung verwendet man wegen seines geringen Aschengehaltes Roggenstroh, 
welches zuvor 15-16 Stunden lang in 1-2 proc. Sodaliisung gekocht, zer
mahlen und ausgewaschen wurde. Sodann wird es in einem Gemisch von 
3 TIn. Salpetersaure und 7 Tin. Schwefelsaure nitrirt. Die gewaschene 
Strohnitrocellulose hat lichtbraune :Farbe, sieht verfilzt und ziemlich zerfasert 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 176; 6, S. 173. 
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aus und hat einen Wassergehalt von ca. 3 Proc. Bei langsamer Erwarmung 
ist die Entziindungstemperatur bei 177 0, aber das PaIeine ist trotz sorg
faltigster Auswaschung der Strohnitrocellulose chemisch unstabil, weil die 
Strohfaser stets noch mit Fett, Wachs, Harz, Pcetinstoffen etc. verunreinigt 
ist, ein Umstand, welcher bekanntlich die Verwendung von Stroh an Stelle 
von Baumwollabfallen bei der Fabrikation von Schiess wolle geradezu unmiig
lich macht. *) Unbedingt wird ein passendes Gemenge von Nitroglycerin und 
Nitrocellulose kriiftiger wirken als das gewiihnliche Guhrdynamit mit 75 Proc. 
inertem Aufsauge~toff. Hiermit wird man aber auch die Vorziige des neuen 
Sprengstoffes so ziemlich erschiipft haben. Vielleicht wird er noch gegen 
Stoss weniger empfindlich sein wegen der Elasticitat des Saugstoffes. Sicher
lich wird er aber unter besonderen Umstanden - allen gegenteiligen Be
hauptungen zum Trotze - Nitroglycerin ausschwitzen und ebenso sicher 
muss er gefrieren. Vielleicht fiihlt sich PaIeine auch im gefrorenen Zustande 
noch nicht hart an, weil das Volumen des Saugstoffes gross ist; woraus sich 
dann die behauptete "Ungefrierbarkeit" als eine Selbsttauschung erklaren 
wiirde. (Ding!. 255, 522.) 

Lignit ist ein neuer Sprengstoff, welcher Aehnlichkeit mit der von 
Baron VON TRUTZSCHLER-FALKENSTEIN erfundenen Ligno s e **) und dem 
TRAUzL'schen Cellulose-Dynamit***) hat. Holzmehl wird in einem eigen
tiimlichen Apparat nach der bei Nitrirung der Baumwolle gebrauchlichen 
Art (jedoch ohne Abkiihlung) nitrirt. Die nitrirte und gewaschene :Masse 
(Nitrolignin) wird mit 80-85 Proc. Nitroglycerin vermischt, wobei es eine 
trockene, plastische Masse ("Lignit") bildet, welcher zur Verminderung der 
Brisanz ein Zumischpulver, bestehend aus 70 Ammoniaksalpeter, 18 Paraffin 
und 15 Schwefel, gegeben wird. 

Herstellung ein:es Sprengmittels aus Pikrinsaure und 
Salpetersaure. (D. P. 28539 von R: PUNSHON und R. VIZER in London.) 
In dem Gefass b befindet sich Pikrinsaure, wahrend das aus leicht Fig. 72. 

zerbrechlichem Material (Glas u. s. w.) gefertigte Gefass a mit Sal
petersaure gefiillt ist. Beide sind durch die Hiilse d zu einer 
Sprengpatrone vereinigt. Durch Zertriimmern des die Salpetersaure 
enthaltenden Gefasses wird die explosive Verbindung am Gebrauchs
orte erzeugt. 

Bekanntlich hat sich die Praxis gegeniiber den sogenannten 
SPRENGEL'Schen Explosivstolfen, zu welchen auch vorstehender 
gehiirt, durchaus ablehnend verhalten und haben Autoritaten wie 
TRAUZL und GUTTMANN dies em sowie den ahnlich zusammen
gesetzten Sprengstoffen Hellhoffit und Panclastite jede Zukunft abge
sprochen. 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 166 (Anmerknng). 
**) BeCKMANN'S explosive Sto1Ie. Wien, A. HARTLEBEN, S. 330. 
m) ibid. S. 332. 
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Das soeben erwiihnte Hellhoffit (Dingl.254:, 110) setzt sich aus 
Binitrobenzol und Salpetersiiure zusammen. 

Herstellung von Sprengstoffen mittelst Untersalpeter
siiure. *) Nach dem D. P. 26936 stellt EUGENE. TURPIN in Carriere St. Denis 
Explosivstoffe her, indem er Petroleum oder Teer, Petroleumiither, Toluolxylol, 
Benzol, Naphtol, Nitrobenzol,· ~itroxylol, salpetersaures Anilin, Nitroanilin, 
mit Untersalpetersiiure innig unter gleichzeitiger Abkiihlung vermischt. An 
Stelle der genannten Kohlenwasserstoffe kiinnen tierische Fette, die vorher 
nitrirt wurden, verwendet werden. Ein stark explosives Gemisch wird durch 
Zusatz von Schwefelkohlenstoff erhalten. 

Sprengpulver aus nitrirter Cellulose. (Eng!. P. 13522 vom 
13. October 1884. W. WOLFF in Walsrode und M. VON FORSTER in Berlin.) 

Aufbewahrung von Ammoniumnitra t, welches fUr die Herstellung 
von Explosivstoffen verwendet wird. (Belg. P. 67819 vom 10. Februar 1885. 
R. S. PENNIMAN in Jenkintown.) 

Explosivstoffe fiir Schusswaffen. (Eng!. P. 6903 vom 8. Juni 
1885. TH. G. HART.) 

Explosivstoffe, genannt Nitrocoll und Pikratnitrocoll. 
(Belg. P. 67327 von 27. December 1884. LELARGE und ANCIAUX in Liittich.) 

Herstellung eines neuen Sprengpul vers, genann t "Lithotri t". 
(Fr. P. 166874 vom 7. Februar 1885. G. ANTHEUNIS.) 

Herstellung von Dynamit, genannt "Lithoclastit". (Fr. P. 
165487 vom 28. November 1884. E. ROCA.) 

Ueberzug fiir Patronen und Explosivstoffe mittelst ge
schmolzenen Schwefels. (D. P. 32328 vom 6. November 1884. COCK 
in Golden Square, Australien.) 

Ferner haben sich neue Explosivstoffe patentiren lassen: A. FAVIER in 
Paris (Eng!. P. 2139 vom 16. Februar 1885; Belg. P. 68383 vom 31. Miirz 
1885); ALFRED NOBEL (Eng!. P. 5252 vom 28. April 1885); CASTAN (Fr. P. 
163375 vom 18. Juli 1884); G. ANTHEUNIS in Gent (Belg. P. 67383 vom 
30. December 1884); G. ANDRE (Engl. P. 13475 u. 13476 vom 11. October 
1884); S. R. DIVINE in Loch Sheldrake, Amerika (Oest. -ung. Priv. vom 
5. Jnni 1885). 

VII. Sprengtechnik. 

Ueber den heutigen Stand der Sprengtechnik hat O. GUTT
MANN (Wochenschr. d. iisterr. lng. u. Arch. Ver. 1885, 5 u. 22) schiitzenswerte 
Mitteilungen gemacht. Es sind nur drei wirkliche Entdeckungen im VerIaufe 
der Sprengarbeit zu verzeichnen. Die erste, die Thatsache der Sprengarbeit 
selbst, wurde vielleicht in Tirol entdeckt. CASPAR WEINDL, der "Sprenger". 
wurde vom Oberstkammergrafen MONTECUCCOLI aus Tirol nach Schemnitz be
rufen; die vom 8. Februar 1627 datirende Berufungsurkunde spricht von 

*) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 172. 
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"des CASPER WEINDLSZ Sprengwereh". Die zweite Entdeekung ist die Her
stellung von Dynamit durch ALFRED NOBEL, nachdem ziemlich gleichzeitig 
auch Oberbergrath SCHELL in Grund bei Clausthal den NOBEL'schen ahnliche 
Beobachtungen machte; und die dritte, die Verwendung des denkbar voll
kommensten Saugstoffes, der liislichen Nitrocellulose zur Herstellung einer 
Sprenggelatine benannten Dynamitgattung, welche wieder eine Entdeckung 
ALFRED NOBEL'S ist. Zu allgemeinerer Anwendung sind in der Sprengtechnik 
neb en dem Guhrdynamit, den Gelatinedynamiten, der Sprenggelatine und 
dem Schwarzpulver das Neu-Dynamit No. III.*) und in Oesterreich-Ungarn 
noeh das weisse Dynamit und das Rhexit gekommen, von welch beiden 
ersteres aus 70 TIn. Nitroglycerin und 30 TIn. Zumischpulver, aus 20 TIn. 
Kalkguhr und 10 TIn. Holzzeug, das Rhexit aber aus etwa 64 TIn. Nitro
glycerin, 11 TIn. Holzmoder, 7 TIn. Holzfaser und 18 TIn. Natronsalpeter 
besteht. Friiher wurden auch das TRAUzL'sche Cellulose-Dynamit aus 
75 TIn: Nitroglycerin und 25 TIn. besonders praparirter Cellulose, sowie 
Fulguri t, das als Saugstoff kohlensaure Magnesia hatte, verwendet. In 
neuerer Zeit kommt auch Arlberger Dynamit, welcher aus ungefahr 
65 Proc. Nitroglycerin, 10 Proc. Barytsalpeter, 20 Proc. Kieselguhr und 
5 Proc. Holzkohle bestehen solI, zur Anwendung in der Sprengtechnik. 
Der neue Sprengstoff B rona lith **) besteht nach dem D. P. 32891 wesent
lich aus Doppel-Pikraten, namentlich Natrium-Barium- und Natrium-Bleipikrat, 
ferner Kalisalpeter und hoch nitrirtem Naphtalin. 

Die Frage, welches der verschiedenen Dynamite das bessere zum 
Sprengen sei, ist nieht so Ieicht in jedem einzelnen FaIle zu beantworten. 
Aus der Zusammensetzung eines schwarzpulverartigen Sprengmittels Bisst 
sich wol schon ein Schluss auf dessen Wirkung ziehen, doch ist dies bei den 
Dynamiten nicht so leicht, weil bei jenen Gemengen fast immer Bestand
teile verwendet werden, deren Eigenschaften nahezu unveranderlich sind, 
wahrend bei den Dynamiten das Nitroglycerin selbst schon Gegenstand ver
schiedenartiger und verschieden ausfallender Fabrikation ist. 

1m Allgemeinen fordert der Bergbau, dass das Sprengmittel keine zu 
weitgehende Zertriimmerung des Gesteines verursache. Diese Riicksicht ist 
es vornehmlich, welche die Bergleute bestimmt, Dynamite mit geringerem 
Nitroglyceringehalte oder selbst wenig brisanter direct explodirbarer Stoffe 
zu verwenden. 

Man solIte eigentlich glauben, dass schwacher dosirte Dynamite nicht 
niitig seien, da man ja selbst yom starksten Dynamite nur die Ladung 
kleiner zu nehmen brauche, um dieselbe schwachere Wirkung auszuiiben. 
Allein dies ware nur fiir sogenannte concentrirte Ladungen richtig, wo 
das Sprengmittel in einer gleichseitigen Form eingefiihrt ist. Wir haben es 
aber beim Bergbaue mit gestreckten Ladungen zu thun, bei denen die 

*) Techn.-chem. J ahrb. ii, S. 175 • 
• oJ Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 173. 
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Ladung die Form eines Cylinders hat. Je voluminiiser das Sprengmittel ist, 
desto sicherer wird es bei der Explosion in einer Kohlenbank u. dgl. einen 
grossen Trichter sprengen. Dies ist ein zweiter Grund, warum in vielen 
Fallen die Anwendung von solchen Dynamiten vortei!haft ist, welche von 
dem specifisch schweren Nitroglycerin weniger, dafiir aber mehr von den 
voluminiisen: Saugstoffen enthalten: Es giebt nun eine Grenze, bis zu wel
cher ein Nitroglycerinpraparat starker ist, als ein Schwarzpulver-Gemenge, 
und da diese Grenze zugleich jene ist, welche in den Bergbauen mit Massen
fiirderung, den Eisen- und Kohlenbergbauen wiinschenswert ist, so ist es 
begreiflich, dass in diesen Gruben sich der heftigste Kampf zwischen direct 
und indirect explodirbaren Stoffen abspielt. 

Es giebt nun Umstande, welche die Anwendung gewisser Sprengmittel
gattungen von vorne herein ausschliessen. Es ist z. B. unmiiglich, in einem 
sehr hart en und zahen Gesteine einen direct explodirbaren Stoff zu benutzen, 
wei! in solchem Gesteine die Bohrliicher naturgemass eng und kurz aus
fallen, und eine Ladung, welche geniigen kiinnte, das Bohrloch abzuthun, 
dieses entweder ganz ausfiillt, oder doch so wenig Raum fiir den Besatz 
liesse, dass derselbe wie eine Kanonenkugel herausgeschossen wiirde. Um
gekehrt lasst ein sehr weiches Gestein die Anwendung von Dynamiten gleich
falls vorteilhafter erscheinen, wei! die relativ langsame Wirkung der direct 
explodirbaren Stoffe durch die Elasticitat oder Zusammendriickbarkeit des 
Gesteines zu viel abgeben miisste, ehe sie den Widerstand iiberwindet. 
Dass in feuchten oder nassen Bohrliichern, oder in sehr kliiftigem Gesteine 
direct explodirbare Sprengmittel nicht brauchbar sind, bedarf keiner weiteren 
Eriirterung. 

Oft giebt es auch locale Riicksichten, welche bei der Wahl der Ex
plosivstoffgattung den Ausschlag geben. So existiren im nordwestbiihmischen 
Braunkohlenreviere Gruben, welche lieber mit Pulver als mit Dynamit 
schiess en, wei! die Kohle nach einem Dynamitschusse mit feinem Staube 
iiberzogen ist und dadurch eine riitliche, fiir den Verkauf ungiinstige Farbe 
erhiilt. In den Sa1zbergwerken von Aschersleben kann man umgekehrt kein 
Pulver verwenden, weil dessen Gase in Verbindung mit dem feinen Salz
staube die Augen der Arbeiter in der heftigsten Weise angreifen, was beim 
Dynamit ganz und gar nicht der Fall ist. In Strecken, wo die Ventilation 
eine mangelhafte ist, wird man gleichfalls Dynamit vorziehen, weil die Ex
plosionsgase weniger feste Bestandteile enthalten und desshalb rascher ver
ziehen. 

Hat man nun durch Versuche in der Grube das fiir seine Zwecke vor
teilhafteste Sprengmittel gefunden, so ist es dann aUerdings notwendig, die 
Gleichmiissigkeit der Lieferungen des Fabrikanten zu priifen. Hier tritt dann 
ein guter Kraftmesser - fiir indirect explodirbare Stoffe der TRAUzL'sche, 
fiir direct explodirbare der GUTTMANN'sche - in seine Rechte. 

Die Untersuchungen der preuss is chen Wettercommission haben zu dem 
Ergebnisse gefiihrt, dass die Anwendung von gewiihnlichem Pulver zu 
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Sprengungen in Bergwerken, die reich an Kohlenstaub sind, oder in welchen 
schlagende Wetter sich leicht entwickeln, sehr gefahrIich ist, wahrend 
Dynamit den Kohlenstaub weder fiir sich allein, noch bei gleichzeitiger An
wesenheit gewisser begrenzter Mengen von Grubengas zur Entziindung bringt. 
Hiernach macht sich in der Tagespresse der dringende Wunsch geltend, 
dass die Regierung in die Bearbeitung eines Gesetzentwurfes zur Untersagung 
der Verwendung von Schiesspulver in Kohlenbergwerken alsbald eintreten 
miige. (Chern. Ztg. 9, 980.) 

Der im Auftrage der preussischen Schlagwetter-Commission von HILT 
erstattete Bericht iiber die auf der nscalischen Steinkohlengrube Kiinig bei 
Neunkirchen (Saarbriicken) angesteIIten Versuche iiber das Verhalten von 
Koh lens tau b und Grub engas ge ge n S prengs ch iis se gelangt zu 
folgenden Hauptpunkten: 

1. Beim Vorhandensein von Kohlenstaub, wie er in den Gruben in 
der Nahe des Ortsstosses vorkommt, wird die normale Flammenlange eines 
ausblasenden Sprengschusses stets mehr oder weniger verlangert. 2. a) Beim 
vollslandigen ]'ehlen von Grubengas ist die Verlangerung der Flamme in 
der Regel eine beschrankte, und iibersteigt, wie weit die Verbreitung des 
Kohlenstaubes auch gehen mag, fiir die meisten Staubsorten 6-15 m nicht, 
sofern zum Besatze Letten verwendet wird und die Bohrlochswande keine 
Gase bei der Explosion entwickeln; bezw. 9-21 m, wenn Kohlenstaub als 
Besatz verwendet wird, oder die Bohrlochswande unter der Wirkung des 
ausblasenden Schusses feinen Kohlenstaub und Gase Hefern. b) Es giebt 
auch gewisse Kohlenstaubsorten, welche, durch einen Sprengschuss einmal 
entziindet, selbstthatig weiter brennen und nicht nur Flammenerscheinungen 
auf eine weit iiber das Staubvorkommen hinausgehende Lange, sondern auch 
wirkHche Explosionserscheinungen liefern, ohne dass eine Spur von Gruben
gas vorhanden zu sein braucht. 3. a) Beim Hinzutreten geringer Mengen 
Grubengas werden aIle Verbrennungserscheinungen intensiver; indessen wird 
bei den Kohlenstaubsorten, welche fiir sich allein nur Flammen von be
schrankter Lange liefern, durch Grubengasgemenge bis zu 3 Proc. nur eine 
massige weitere Verlangerung, keineswegs aber eine Ausdehnung auf die 
ganze Lange des Staubvorkommens erzielt. b) Wenn aber ein Gasgehalt 
von 4 undmehr Procent vorhanden ist, so zeigen auch solche Staubsorten 
unbegrenzte Fortpflanzung der Flamme, bei welchen dieses sonst nicht der 
Fall ist. c) Von Staubsorten, welche schon fiir sich allein eine unbegrenzte 
]'ortpflanzung der Flamme ergeben, liefern beim Vorhandensein von geringen 
Grubengasmengen (unter 3 Pro c.) auch schon kleine Staubmengen wirkliche 
Explosionen. 4. Durch den Kohlenstaub kiinnen getrennt stehende Gruben
gasgemenge auf grosse Entfernungen von dem ersten Explosionsherde zur 
Explosion gebracht werden, auch wenn am ersten LExplosionsherde ein 
explosibles Grubengasgemenge nicht vorhanden ist. (Z. f. Bg.-, H.- u. Sal.
Wesen 32, 575). 

C. W. CURTIS in London (D. P. 28745) hat zur Erzielung einer miig-
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lichst vollstandigen und gleichmassigen Explosion fur Schiesspulverladungen 
die sonst nur fur indirect explodirbaren Sprengstoffe gebrauchlichen Zunder 
zur Anwendung gebracht. In die aus wasserdichtem Zeug hergestellte, mit Pulver 
gefUllte Patrone ist der aus einer Hulse von starkem Messlngblech bestehende 

Fig. 73. Zunder B eingesetzt. Innerhalb desselben befindet sich ' im 
gespaltenen Rohrchen C festgeklemmt die Zundschnur, wahrend 
der Raum B mit Schiesspulver gefullt ist. Bei Entzundung 

,'('iX, \ ~'~:" '., der Zundschnur explodirt das Pulver in der Hulse B, so dass 

i,:~~:',:,~.::%..t". __ ._:.: __ '_r,:.;;.~,f'A~' der Boden derselben zertrummert wird und die hochgespannten 
". ~ Gase in die Ladung der Patrone dringen, wodurch eine mog-

t~:=.:i1ti:'J;.'J lichst vollstandige und gleichz eitige Verbrennung erreicht 
werden solI. 

Herstellung von Sprengpatronen. (D. P. 28969. S. REYNOLDS 
DIVINE in Loch-Sheldrake, Staat New-York, V. St. A.) Eine Hulse aus Tueh 
oder anderem porosen Material wird mit chlorsaurem Kali gefiillt und offen 
in Teerol getaucht, welches von dem chlorsauren Kali aufgesaugt wird. 
Nach stattgehabtem Verschluss bestreut man die noch feuchte Patrone mit 
Schwefelpulver, welches die Poren ausfullt, worauf die Patrone getrocknet wird. 

In einem Zusatzpatente (D. P. 29665) wird empfohlen, eine mit chlor
saurem Kali gefiillte Patrone aus porosem Material in ein aus Schwefel
kohlenstoff und dem Sehwerol des Kohlenteers bestehendes Bad einzutauchen. 
Nach vollendeter Durchtrankung setzt man die Patrone der Luft aus, wo
durch der Schwefelkohlenstoff sich verfluchtigt. Dem Bade kann noch 
Schwefel hinzugefugt werden. 

Verfahren und Apparat zum Spreng en von Objecten unter 
Wasser mittelst frei aufgelegter Ladungen. (D. P. 30242 vom 
6. Mai 1884. JOH. LAUER in Wien.) 

Die Leistung der Hauer beim Handbohren. (Von Prof. HANS 
HOEFER in Leoben. Oestr. Z. f. Bg.- u. H.-W. 1884, 603.) 

Gewinnungsarbeiten des Gesteins. (Von Prof. R. v. RZIHA. 
Wochenschr. d. Oestr. Ing.- u: Arch.-Ver. 1884, 331.) 

VIH. Analyse nnd Chemie der Sprengstoife. 
Das Reversions-Nitrometer von LUBARscn*) dient hauptsachlich 

zur Priifung der comprimirten Schiessbaumwolle. Das LUNGE'Sche Nitrometer 
eignet sich bekanntlich nur zur Bestimmung des Stickstoft's in fliissigen oder 
in Schwefelsaure loslichen Salpetersaureathern. - Man beginnt damit, dass 
man durch Hahn b trockene Kohlensaure einleitet, wobei das Quecksilber
niveau in beiden Rohren dieht unter der Mundung des Seitenrohres b liegt. 
Die fUr den Versuch verwendete comprimirte Schiessbaumwole wird voll
kommen lufttrocken mittelst eines Reibeisens abgerieben und das erhaltene 

*) Die chern. Priifuug des comprimirten Pyroxylins. Berlin 1885. R. GAERTNER'S 

Verlag. 
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Pulver durch ein feines Haarsieb getrieben. i\Ian wagt nicht mehr als 0'35 g 
Substanz abo Nun wird der Recipient B, dessen Capacitat bis zum Null-
punkte circa 25 cbcm betragt, entfernt und Fig. 74. 
Q.ie Substanz in ersteren eingeschiittet. Der 
Recipient wird sofort wieder eingesetzt und 
mittelst eines starken Gummiringes, wel
cher einerseits um den Heft c, andererseits 
in den einspringenden Winkel des Re
cipienten bei d greift, gesichert. Hierauf 
setzt man das Einleiten von Kohlensaure 
noch kurze Zeit fort. Alsdann wird Hahn 
b geschlossen, a geiiffnet und durch das 
Fiillrohr Quecksilber eingegossen, bis das
selbe den Nullpunkt erreicht hat. - Nun 
werden die Hahne a und d geschlossen 
und Temperatur und BaroIheterstand notirt. 
Jetzt giesst man in den kleinen Trichter 
de reine concentrirte Schwefelsaure, iiffnet 
den Hahn a und senkt das Fiillrohr, bis 
das Niveau in demselben 5-6 cm tiefer 
steht als in der Biirette; oder man lasst 
statt des sen eine entsprechende Menge 
Quecksilber durch den Quetschhahn f abo 
Oeffnet man nun vorsichtig den Trichter
hahn d, so striimt die Schwefelsaure auf 
Q.ie Substanz. Man schliesst den Hahn, 
bevor aile Saure abgeflossen ist. Nach 
wenigen Minuten ist die fein zerteilte Sub
stanz ganz mit der Saure durchtrankt, 
wahrend sich schon Dampfe von Salpeter
saure entwickeln. Dann wird der Recipient 

AJ 
'::' 80 

c 

Yorsichtig in seinem Schliff um 180 0 gedreht; der zu diesem Zweck ab
genommene Gummiring wird nach der Umdrehung sofort wieder angelegt. 
Die Schwefelsaure und die Substanz befindet sich nun in Beriihrung mit 
dem Quecksilber und die Reaction beginnt. Der iibrige Verlauf der Operation 
ist bekannt. 

Die sonstige Priifung des comprimirten Pyroxylins nach 
LUBARSCH (I. c.). Bekanntlich enthli.lt dieser Sprengstoff neben den ver
schiedenen Nitraten der Cellulose unzersetzt gebliebene Cellulose, Wasser, 
kohlensauren Kalk (als prophyiaktisches Mittel gegen Zersetzung) und 
Aschenteile. 

1. Bestimmung der Nitrate. Man kann dieselbe nach ABEL vor
nehmen (Appendix of the Specification f. tho Supply of gun-cotton. 1873.) 
Etwa 4 g lufttrockenes fein geriebenes Pyroxylin werden in einem eng-
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halsigen Kolben mit 160 g einer Mischung von 1 Raumteil abso1. Alkohol 
mit 2 Raumteilen rectif. Aether iibergossen, Ofter geschiittelt und mind est ens 
zwei Stunden in Beriihrung gelassen. Dann bringt man den ganzen Inhalt 
des Kolbens auf ein Filter von feinem Musselin und driickt den auf dem
selben bleibenden Riickstand unter einer Schraubenpresse tiichtig aus. 
Hierauf wird der Riickstand dem ganzen Verfahren nochmals unterworfen. 
Endlich wird er gelockert ,)m Luftbade bei 60 a getrocknet, zwei Stunden 
der Luft ausgesetzt und gewogen. Er besteht nach ABEL aus reinem CelIu
Iosehexanitrat; wenn man gekalktes Pyroxylin anwendet, so enthiilt er natiir
lich noch kohlensauren Kalk. Das nach dieser Vorschrift gewonnene Product 
ist aber qualitativ durchaus untauglich fiir weitere analytische Bestimmungen; 
es ist getrocknet von gelblich weisser Farbe, sehr hart und riecht immer 
noch nach Aether. 

Man, verfiihrt desshalb nach LUBARSCH (1. c. S. 20) wie folgt. Eine 
gewogene Quantitiit Pyroxylin wird in einem mittelst GlasstOpsel verschlossenen 
ziemlich weitenCylinder mit einer geniigenden Menge Aetheralkohol (3: 1) 
zwiilf Stunden lang digerirt und wiederholt geschiittelt. Nachdem sich die 
unliisliche Substanz gut zu Boden gesenkt hat, wird die iiberstehende fast 
klare Fliissigkeit auf ein gewogenes Faltenfilter von schwedischem Papier 
gegossen und der Riickstand im Cylinder nochmals mit der gleichen Quantitat 
Aetheralkohol (2: 1) sechs Stunden digerirt. Das Klare wird wiederum auf 
das Filter gebracht und das Auswaschen des Bodensatzes im Cylinder in 
schnelIerem Wechsel, aber jedes Mal erst nach dem klaren Absetzen, noch 
zweimal mit Aetheralkohol (1 : 1), dann zweimal mit reinem Alkohol, zweimal 
mit gewiissertem Alkohol und endlich einige Mal mit reinem Wasser wieder
holt. Erst dann wird der ganze ungeliiste Teil des Pyroxylins auf das 
Filter gebracht und nach dem Abtropfen im Luftbade bei 60 a getrocknet 
und gewogen. Das so erhaltene Hexanitrat ist fast weiss, sehr weich und 
fein zerteilt und bietet bei der Analyse fast keine Schwierigkeiten mehr. 

Noch genauere Resultate kann man erhalten, wenn man die liislichen 
Nitrate nicht bIos aus dem Verlust, sondern auch direct bestimmt. Zu 
diesem Zwecke werden aIle aetherisch-alkoholischen und wasserigen Filtrate, 
welche bei dem soeben beschriebenen Auswaschungsverfahren erhalten wurden, 
in ein Quantum von mehreren Litern reines Wasser gegossen, gut verriihrt, 
der flockige Niederschlag auf einem gewogenen Filter gesammelt, ausgewaschen, 
getrocknet und gewogen. 

2. Bestimmung der Cellulose. Der Umstand, dass selbst in dem 
mit der griissten Sorgfalt dargestellten Hexanitrat mittelst der zuverlassigsten 
Methoden bisher noch nicht der volle theoretische Stickstoffgehalt von 
14·14 Proc. nachgewiesen werden konnte, zeigt deutlich, dass in jeder Schiess
baumwolle Spuren von nicht nitrirter Cellulose zuriickgeblieben sind. Zur 
Bestimmung derselben entfernt man nach BOTTGER sammtIiche Cellulose
nitrate durch 15 Minuten wahrendes Kochen der fein verriebenen Schiess
baumwolle mit einer frisch dargestellten concentrirten Liisung von Zinn-
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oxydulnatron. Man erhalt dasselbe durch langer dauerndes Gliihen von 
Natronhydrat mit Zinn und Auslaugen der Schmelze. Die Cellulose wird 
abfiltrirt, ausgewaschen, bei 100 0 getrocknet und gewogen. 

Oder man bestimmt den GehaIt von Cellulose indirect. Bezeichnet N 
den zuvor ermittelten Stiekstoff-Gehalt des abgeschiedenen reinen Hexanitrats 
und x den Procentgehalt an Cellulose, so hat man: 

(l4'14-N): 14'14 = x: 100. 
3. Bestimmung von Wasser, kohlensaurem Kalk und Asehen

teilen. Urn den Wass ergehalt in der lufttroekenen, einige Tage im Exsieeator 
iiber Schwefelsaure aufbewahrten Sehiessbaumwolle zu find en, wird dieselbe 
langere Zeit (48-120 Stunden) im Luftbad bei einer Temperatur von nicht mehr 
als 60 0 getroeknet. Die Bestimmung des kohlensauren Kalkes gesehieht 
nach ABEL'S Vorsehrift auf titrimetrischem Wege, indem man eine nicht zu 
unbedeutende Menge der fein verriebenen Substanz mit iiberschiissiger 
titrirter Salzsaure versetzt, nach kurzer Einwirkung abfiItrirt, auswascht und 
die iiberschiissige Salzsaure mit einer gleiehwertigen Sodaliisung zuriicktitrirt. 

Zur Bestimmung des Asehengehaltes wird von der durch Aus
wasehen mit verdiinnter Salzsaure von dem kohlensauren Kalk befreiten 
Substanz eine abgewogene Menge in concentrirter Salpetersaure gelost, die 
Losung vorsiehtig zur Trockne verdampft und der Riickstand gegliiht. 
Der Asehengehalt kann zwischen 0'6 und 1'1 Proe. betragen. 

Zur Priifung der ehemischen StabiIitat der Explosivstoffe 
wurde von HESS ein neuer Apparat eonstruirt. Derselbe besteht aus einem 
doppelten Kasten, dessen Wande mit Wasser angefiiIlt sind. Die zu priifen
den Explosivstoffe bringt man in schlecht leitende Gefasse und setzt die
selben in den Kasten. Die Temperatur des letzteren wird durch ein mit 
Thermoregulator verbundene Flamme auf 70 0 gehalten. In die in den 
Gefassen befindliehen Explosivstoffe tauchen Thermometer, welche (ahnlieb 
wie bei gasometrisehen Analysen) mittelst Fernrohres regelmassig von Zeit 
zu Zeit abgelesen werden. Eine etwa gefundene Ueberschreitung der Tem
peratur in den Explosivstoffen gegeniiber der Temperatur des Kastens zeigt 
eine Zersetzung an. Man kann auch die den eingesetzten Gefassen in senk
recht aufsteigender Riehtung entspreehenden Teile der oberen Wand des 
Kastens herausnehmbar eonstruiren, so dass bei beginnender Zersetzung des 
Explosivstoffes das denselben enthaltende Gefass mittelst einer Rollenfiihrung 
von der Ferne herausgehoben und in kaltes Wasser gestiirzt werden kann. 
(WAGNER'S Jahresber. 1884, 374.) 

Die Methoden zur Untersuehug von Nitroglycerin bespricht 
H. MUNCH. (Oester. Z. f. Bg.- u. Hiittenw. 1884, 9.) 

Ueber die Verbrennung detonirender Gase in verschie
denen Zustanden der Verdiinnung. Von A. WITZ. (C. r. 99, 187.) 

Nutzbarmachung der Verbrennungsproducte von explo
si ven Mis chungen. (Belg. P. 68310 vom 26. Marz 1885. J.OBI!RGETHMANN 
in Koln.) 

Biedermann, Jahrb. VII. 11 
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Anhang: Ziindholzer. 
Neuerung an Einlage- oder Isolirmaschinen fiir Ziind

holzdraht. (D. P. 30413 vom 26. Februar 1884. KARLSRUHER MASCHINEN
:FABRIK FUR ZUNDWAARENFABRIKATION VON H. KAPPLER in Karlsruhe.) 

Aus der Geschichte der JONKOPINGER ZUNDHOLZER-FARRIK. (Z. f. 
Ziindwaarenfabrikation 1884, No. 152 u. 153.) Rier sei nur erwahnt, dass 
in 1881 2041/2 Millionen phosphorfreie Sicherheitsziindhiilzer in jener Fabrik 
fabricirt wurden. 

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

Waarengattung 

-an Ziindholzern u. Ziindkerzchen , 
» Schiess- u. Sprengpulver . . 

Einfnhr 
vom 

1. Januar 
bis Ende 
December 

1884. 

6615 
6618 

vom 1 Juli 
1884 

bis Ende 
Juni 1885. 

1395 
8158 

XXI. Leuchtstoffe. 

I. Petroleum. 

Ausfuhr 

1. J~!ar ! Yom 1. Juli 
bis Ende I . 1884 
December bls .Ende 

1884. Jum 1885. 

22004 
33673 

23951 
37208 

1. Allgemeines. U e b er das russisch-ka ukasische Brenn ii I 
fallt ENGLER (Chern. Ind. 8, 49) ein sehr giinstiges Urteil. So viel steht nach 
ihm schon jetzt mit Sicherheit fest, dass in dies em Oele (soweit er Proben 
desselben untersuchte) ein Brennpetroleum von ganz vorziiglicher Beschaffen
heit vorliegt. Die amerikanischen Raffineure diirften Miihe haben, die Con
currenz mit einem solchen Oel auf die Dauer zu bestehen und miissen sich 
jedenfalls in Balde dazu entschliessen, anstatt der jetzigen ausserst gering
wertigen Brennole wieder bessere Sorten zu liefern, wenn sie nicht das Ver
trauen des Publikums verlieren wollen. Dass eine solche Herstellung besserer 
Sorten bei gutem Willem gelingt, zeigt das Beispiel von Astral-Oel, Diamond
Oel, Kaiser-Oel etc. 

Auch dem weniger aufmerksamen Beobachter kann es nicht entgangen 
sein, dass seit Beginn des Jahres 1883 eine auffallende Verschlechterung 
des in Deutschland eingefiihrten amerikanischen Brennpetroleums hinsicht
lich seines Lichteffectes eingetreten ist. Diese Verschlechterung falIt zu
.sammen mit der Festsetzung des Entfiammlmgsminimums von 21 0 nach 
ABEL. In Folge dessen wurde eine Aenderung der Raffination des fiir Deutsch
land bestimmten Petroleums notwendig. Indem man einen wegen des Aus
beuteverlustes naturlich nicht zu gross en Teil der leicht siedenden Oele be
seitigte und Teile der iiber 300 0 siedenden Fractionen dem Brennole hin-
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zufiigte, wurde - wie ENGLER durch photometrische Messungen nachwies 
- die Leuchtkraft des Petroleums empfindlich herabgedriickt. 

Mitteilungen iiber die russische Petroleumindustrie werden 
in den Ind.-BI. (21, 413 aus Engin.) gemacht. Neben dem kolossalen NOBEL
'schen Etablissement existiren urn Baku etwa 200 kleinere Raffinerien, welche 
das Rohal kaufen und die Producte Schmieral, Leuchtal und die festen De
stillationsriickstande verkaufen. Das bei 160 0 erzeugte Brennal (Kerosine) 
ist das beste und giebt das Baku-Rohiil hiervon eine Ausbeute von circa 
27 Proc. gegen 70-75 Proc. des water white American Petroleum. Dagegen 
sind die Productionskosten des Kerosines nur wenige Pence pro Tonne. 

Der jetzige Zufluss des russischen Petroleums findet in Tiefen von 
100-600 Fuss statt (in Amerika circa 1000 Fuss!). Das specifische Gewicht 
des Rohales schwankt zwischen 0'780 und 0'890. Das zu durchbohrende 
Gestein besteht aus wechselnden Schichten von Sand... und Felsen. Die Sand
schichten fiihren oft grobe Kieselsteine, was langwierige Storungen beim 
Bohren verursacht. Der Durchmesser des Bohrloches wird zu 10-14 Zoll, 
die Dicke der Ausfiitterung zu 1/8_3/16 Zoll genommen. Wird die Oelschicht 
erreicht, so entsteht meistens ein langere Zeit andauerndes kraftiges Aus
stromen von leichtem Kohlenwasserstoff. Der Druck ist dabei hiiufig so 
gross, dass der ganze Bohrapparat herausgeschleudert wird. Sobald das 
Herausspritzen des Oeles aufhort wird mit dem ordentlichen Pump en be
gonnen. Wird der Zufiuss schwacher, so bohrt man tiefer und ist stets 
sicher, Oel zu finden. 

Die Sammelcisternen entleeren das Oel in holzerne Rohren, welche 
dasselbe zu ausserhalb des Werkes liegenden Teichen ("Oelseen") 1eiten. 
Nachdem sich hier der Sand abgesetzt hat, wird das Oe1 in eiserne Reser
voire gepumpt, aus welchen dasselbe vermittelst eiserner (bis jetzt 8) Rohr
leitungen den Raffinerien zugefiihrt wird. Das Petroleumbohren in Kauka
sien ist eine freie Industrie und bedingt keine Concession. Projectirt ist 
eine Rohrenleitung von Baku langs des Kaukasus mit Anschluss an das 
siidostliche russische Eisenbahnnetz (vgl. den folgenden Artikel). Ebenso 
sollen zwei andere Leitungen zum Schwarzen }Ieere und nach dem Persi
schen Golf hergestellt werden, urn den asiatischen lI'Iarkt zu sichern. 

Die Gesamtproduction an Petroleum betrug in 1883 206000 t. Das 
Kerosin findet Absatz in ganz Russland und den angrenzenden Teilen von 
Oesterreich und Preuss en und geht bis nach Askabad, Teheran, Alexan
drien, Konstantinopel und }farseille. Das russische Schmierol stellt das 
amerikanische Product ganz in den Hintergrund und werden die zu produ
cirenden 27000 t pio Jahr den Bedarf der ganzen Welt decken konnen. 
Benzin, Teerfarben und Vaseline werden erst in geringen Quantitaten fa
bricirt. Dagegen finden die Petroleumriickstande, von denen Gebr. NOBEL 
allein jahrlich 450000 t zur Verfiigung haben, eine ausgedehnte Verwen
dung als Heizmaterial fiir Locomotiven, Dampfschiffe und Fabriken. 1 t 
dieser Riickstande besitzt den Heizeffect von 3 t Steinkohlen. 

11* 
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Die 'Petroleumleitung und Petroleumindustrie in Baku. 
(Nach einem Yortrage von J. lLIMOW in St. Petersburg. Chern. Ztg. 9, 156.) 
Die vorstehende Abhandlung tritt mit aller Entschiedenheit fiir die Yerle
gung del' Industrie von den Ufem des Kaspischen Meeres an das Schwarze 
Meer ein. 

Die Unmiiglichkeit del' Concurrenz des russischen Kerosins mit dem 
amerikanischen (?) wird - so sagt del' Y ortrag - bekanntlich durch die 
chemische Zusammensetzung des kaukasischen Erdiils (Rohpetroleums) be
dingt, aus welchem nul' etwas iiber ein Drittel del' Kerosin-~Ienge gewonnen 
werden kann, welche aus dem amerikanischen Rohpetroleum erhalten wird. 
Trotzdem sind die Methoden, welche in Baku bei del' Bearbeitung des Erd
iils angewandt werden, nicht nul' eine getreue Copie del' amerikanischen, 
sondern werden in keiner Weise modificirt odeI' vervollstandigt. Yon den 
60000000 Pud Erdiil, die im Jahre 1883 aus den Quellen in Baku ge
wonnen wurden, sind nicht mehr als 15000000 Pud niitzlicher Producte 
dargestellt worden - alles Uebrige is~ als Brennmaterial verbraucht odeI' 
vollkommen unproductiv verschwendet worden. Das Ministerium der Reichs
domanen hatte in einem Memorandum iiber die Entwicklung der russischen 
Petroleumindustrie als wichtigstes und wirksamstes ~fittel zur Hebung der
selben die Legung einer Petroleumriihrenleitung von Baku aus nach Batum 
und die Ueberfiihrung des Centrums (lieser Industrie von den Ufern des 
Kaspischen Meeres an die Ufer des Schwarz en ~feeres vorgeschlagen. Fiir 
diese Maassregel sprechen folgende Griinde: 1. Del' Transport des Erdiils 
mittelst einer Rohrenleitung wird billiger zu stehen kommen, als mit del' 
Eisenbahn, weil hierbei die Notwendigkeit umgangen werden wird, die 
lem'en Waggons wieder zuriickzuschaft'en. *) 2. Die zum Durchtreiben des 
Erdols erforderlichen Druckpumpen konnen durch Petroleumgas in Bewegung 
gesetzt werden, wahrend die hierbei zurtlckbleibenden Teere zur Gewinnung 
von Benzolen und Anthracen benutzt werden konnten. 3. Die Fabriken, 
die das Erdiil an den Ufern des Schwarzen Meeres verarbeit.en wiirden, kiinn
ten ausserdem noch die biIlige Steinkohle von Tkibul benutzen, da diese 
in der Nahe befindlichen Lager durch eine Zweigbahn bald mit del' Poti-THlis
schen Bahn verbunden sein werden. 4. Alle zur Darstellung und Reinigung 
del' Petroleumproducte erforderlichen chemischen Materialien sind in Batum 
billiger zu haben, als in Baku. 5. Die am Schwarzen Meere arbeitenden 
Fabriken werden das Erdiil viel vollstandiger ausnut.zen kiinnen, da sie mit 
den auslandischen Markten direct in Verbindung treten kiinnen und in Folge 
dessen die verschiedensten' Petroleumproducte schneller und vorteilhafter 
absetzen werden. Ausserdem werden sie nicht niitig haben, wie in Baku, 
Wintervorrathe aufzuspeichern, also auch keine Ausgaben fiir die so theuren 
Winterreservoirs zum Aufbewahrell del' Petroleumproducte haben. 6. Wenn 

OJ Das mi ttelst der Rohrleituug von Baku nach Batum geschaffte Erdol wiirde dort 
6, oder hOchstens 8-10 Kopeken pro Pud zu stehen kommen, wiihrend jetzt, selbst beim 
niedrigsten Eisenbahntarife, das Pud wol schwerlich unter 20 - 25 Kopeken kosten kann. 
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im Kaukasus neue Petroleumquellen entdeckt werden wiirden, so konnten 
dieselben leicht mit der Hauptleitung verbunden werden. 7. Endlich wiirde 
durch die Petroleumleitung den am Schwarzen }Ieere liegenden Stadten, wie 
z. B. Odessa, Sebastopol u. A., die Moglichkeit geboten werden, in den Pe
troleumriickstanden ein billiges Beleuchtungs- und Heizmaterial zu erhalten. 
Als vorteilhafte Nebenproducte wiirden hierbei Schmieriile, Vaseline und zur 
weiteren Verarbeitung auf Farbstoffe taugliche Producte erhalten werden. 
Das Benzin und iiberhaupt die leicht fliichtigen Bestandteile des Erdiils, von 
denen augenblicklich Hunderttausende von Puden in Baku ziel- und zweck
los verbrannt werden, wiirden gleichfalls, sowol in Russland selbst, als auch 
im Auslande, eine niitzliche Verwendung finden. Die Fiirderung der in 
Baku fast ausschliesslich Kerosin darstellenden Industrie ist, wie man be
merkt, gleichbedeutend mit der Fiirderung eines Raubsystems, das den 
Reichtum des Landes zum Schaden seiner Zukunft ausbeutet. 

ILIMOW weist darauf hin, dass die Petroleumquellen Baku's aller 
Wahrscheinlichkeit nach in etwa 20 Jahren erschiipft sein werden. Es 
wurde hierbei, nach den Berechnungen des Ingenieurs SOKOLOWSKY, ange
nommen, dass auf je 100 Millionen Pud Erdiil, die urn Baku herum auf 
der }<'lache von Balachano-Sabuntschinsk gewonnen werden, der mittlere Stand 
des Erdols in den Bohrliichern ungefiihr urn 81/2 }<'aden (ungefahr 18 m) 
abnimmt. 

Die rus sis ch e Petrol eumind us tri e. Von B. REDWOOD. (Chern. 
Ind. Soc. 4, 70.) 

Bemerkung iiber Baku-Petroleum. Von W. H. DEERING. (Chern. 
Ind. Soc. 3, 500.) 

2. Reinigong und Verarbeitung des Petroleums. Trennung 
des Wassers vom Petroleum und anderen Oelen durch Gefrieren
lassen mittelst in Riihren circulirender abgekiihlter Medien. 
(D. P. 27573 vom 18. August 1883. H. POETSCH und M. WEITZ in Aschers
leben.) Eine Anzahl Kasten enthalten im Innern Schlangenrohre, die ihrer
seits mit einauder verbunden sind. Die Kasten werden mit dem zu 
trennenden Gemenge von Wasser und Oel gefiillt und dann wird durch die 
Schlangenrohre stark abgekiihlte Chlormagnesiumlauge geleitet, worauf das 
Wasser auskrystallisirt. 

In einem Zusatz-Patent (No. 30005 vom 10. Juli 1884) wird durch 
weitere Abkiihlung des vom Wasser nach Patent 27573 befreiten Petroleums 
mittelstauf - 25 0 erkalteter Fliissigkeit oder Luft das Petroleum zum Er
starren gebracht, wahrend die von ihm bisher mittelst Rectification getrennten 
leichten Kohlenwasserstoffe, wie Petroleumather etc., diinnfiiissig bleiben und 
hierdurch vom Petroleum durch -Ablassen getrennt werden kiinnen. 

Verfahren zum Festmachen fliissiger Kohlenwasserstoffe.*) 
(D. P. 27602 vom 15. August 1883. S. M. EISEMANN in New-York.) Der 

') Techn.-chem. Jahrh. 4, S. 119. 
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lliissige Kohlenwasserstoff, wie Rohpetroleum, Petroleum, Naphta, Benzin, 
Terpentiniil, wird mit etwas geschmolzenem Fett gemischt, das Gemisch an
gesauert und im Strale in eine Alkaliliisung (Kali, Natron, Ammoniak, Kalk) 
eingefiihrt. Die Masse coagulirt und wird mechanisch von der wasserigen 
Liisung getrennt. Das so erhaltene Coagulum wird durch Vermis chen mit 
Wasserglasliisung, der man gebrannten Kalk, Gyps und Magnesia zusetzt, 
noch bestandiger gegen die Einfliisse der Warme etc. gemacht. Zur Wieder
gewinnung des Kohlenwasserstoffes wird die geschmolzene Masse mit ver
diinnter Schwefelsaure oder Salzsaure versetzt, wobei sich Fett und Kohlen
wasserstoff oben abscheiden. Bei Anwendung von Ammoniak zum Coaguliren 
lasst sich die getrocknete Masse nach dem Erwarmen zu Kerzen oder Fackeln 
formen. Zur Herstellung von festem Brennmaterial wird das Coagulum mit 
. Cokspulver oder dergl. gemischt. 

Destillationsverfahren zur Fractionirung und Reinigung 
von Roh-Petroleum. (Fr. P.164321 vom 16. September 1884. HALVORSON 
PROCESS COMPANY.) 

Fractionirte Destillation von Petroleum. (Amer. P. 310497 
vom 6. Januar Ib85. R. DEAN in Cleveland, Ohio.) 

Zur Beseitigung und Verwertung der Abfallsaure in 
Petroleumraffinerien und Teerdestillationen. (Chern. Ztg. 9,777.) 
Die Abfallschwefelsaure, jenes lastige Nebenproduct der Petrol- oder Benzol
Reinigung, reichert sich bei dem Reinigungsprocesse genannter Producte 
dermaassen mit organischen Stoffen an, dass sie nach gethaner Arbeit als 
schwarze, teerartige, zahe Fliissigkeit am Boden der Reinigungsgefasse sitzt. 
In den meisten Fallen enthalt diese Saure noch 50-60 Proc. Schwefelsaure, 
welcher Gehalt beim langeren Stehen stetig abnimmt, indem die Saure 
immer dickfliissiger wird und schweflige Saure entwickelt. 

Obgleich der Gehalt an wirklicher Schwefelsaure in dieser Reinigungs
saure also noch einen ganz respectablen Wert reprasentirt, wird eine rationelle 
Ausnutzung derselben zur Zeit wol nur in vereinzelten Fallen ausgefiihrt. 
LUNGE giebt wenigstens in seinem Buche iiber Steinkohlenteerdestillation an, 
dass man in all en von ihm besuchten Teerdestillationen die Abfallsaure, mit 
der man nichts anzufangen wisse, entweder vergrabe oder weglaufen lasse. 
Durch Verdiinnen der Saure mit Wasser scheiden sich zwar die herzartigen 
Verunreinigungen als zahe, schmierige Masse ab, die nach einem Patente 
von JENNY (D. P. 3577) auf ein Isolirungsmaterial zum Ersatze der Gutta
percha oder auf einen brauchbaren Asphaltlack verarbeitet werden kann, 
allein die zuriickbleibende, rotgefarbte Saure enthalt viel Sulfosauren und die Salze 
organische Basen (sofern sie von der Reinigung von Rohbenzol herriihrt), 
und schon aus diesem Grunde stehen ihrer Verwendung Hindernisse ent
gegen. Durch Erhitzen iiber freiem Feuer oder Einblasen eines Dampf
strals kann man zwar den penetranten Geruch derselben teilweise entfernen, 
ohne indessen ihre Brauchbarkeit wesentlich zu erhiihen. 
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Von den vorgeschlagenen Verwendungen der Abfallsaure erwahnen wir 
folgende: 1. Verarbeitung auf Diingesalz, indem man die von ihrem iiblen 
Gernch befreite Abfallsaure mit Ammoniak absattigt. 2. Gewinnung von 
schwefliger Saure, indem man nach LUNGE'S Vorschlag die Abfallsaure mit 
Sagemehl mischt, durch Erhitzen in eisernen Kesseln in schweflige Saure 
verwandelt und diese letztere durch Darstellung von schwefligsauren oder 
unterschwefligsauren Salzen verwendet. Es verdient dieser Vorschlag nach 
dem anonym en Verfasser in hohem Grade die Beachtung unserer Petroleum
und Teerindustriellen namentlich auch im Hinblicke auf den grossen Bedarf 
an schwefligsauren Salzen, welche die Holzcellulore - Industrie notig hat. 
3. Verarbeitung der nach 2 entwickelten schwefligen Saure auf Kupfervitriol 
nach dem patentirten Verfahren von H. ROSSLE~., welches darauf beruht, dass 
eine saure Kupfervitriollosung im Stande ist, ein entsprechendes Quantum 
schweflige Saure, das ihr bei Gegenwart von Luft geboten wird, beinahe 
vollstandig in Schwefelsaure iiberzufiihren. Die mit Kohlenoxyd etc. vernn
reinigte schweflige Saure gelangt durch ein weites Rohr in eine ausgebleite 
Kammer, in welcher sich Wasser und mitgerissene Kohlenteilchen nieder
schlagen. Mit dieser Kammer in Verbindung steht ein KORTING'sches Dampf
stralgeblase, welches die schweflige Saure durch einen Ring mit vielen kleinen 
Oeffnungen in das Absorptionsgefass presst, das ausser der kupfervitriol
haltigen 60gradigen Schwefelsaure noch Kupferspahne oder altes Kupfer enthalt, 
so dass fortwahrend eine, der gebildeten Menge Schwefelsaure entsprechende 
Quantitat von Kupfervitriol erzeugt wird. 4. Verwendung der aus der Abfall
saure nach 2 entwickelten schwefligen Saure zur Zersetzung der Phenol
natriumlosungen in den Teerdestillationen. Man saugt die schweflige Sliure 

mittelst eines KORTING'schen Apparates zunachst durch eine Reihe von Ge
rassen, von denen die ersten zum Teil Wasser und zum Teil concentrirte 
Schwefelsaure enthalten, wahrend die letzten, welche enge und sehr hohe 
Cylinder vorstellen, mit frisch ausgegliihter Holzkohle angefiillt sind. Un
mittelbar hinter diesen Cylindern folgt das Zersetzungsgefass, welches das 
carbolsaure Natron enthalt, und an welchem der KORTING'sche Apparat ange
bracht ist. Die schweflige Saure tritt durch einen Ring mit vielen kleinen 
Oeffnungen in die Fliissigkeit ein. Sobald man sich durch eine Probe iiber
zeugt hat, dass die Zersetzung beendet ist, trennt man die obenauf schwim
mende rohe Carbolsaure vom schwefligsauren Natron. Letzteres lasst man 
in einen Kessel ab, in welchem es mit Kalk caustificirt wird. Der entstehende 
schwefligsaure Kalk kann zur Entwickelung von schwefliger Saure dienen, 
wahrend die caustische Lauge wieder zur Extraction der Carbolsaure in den 
Kreislauf der Fabrikation zuriickwandert. 

Die nachsten Jahre werden wohl lehren, welche dieser Vorschlage in 
der Praxis mit Erfolg sich realisiren lassen. 

Unter dem Namen »Pyronafta" wird von V. J. RAGASINE & CIE. in 
Moskau ein hochsiedendes Petroleum fabricirt, welches aus den sog. Zwischen
olen, d. h. den Antheilen des Rohpetroleums gewonnen ist, welche nach dem 
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gewiihnlichen Leuchtpetroleum (Kerosin) und vor dem auf Maschineniil zu verar
beitendenDestillate iibergehen. Die Pyronaftahat in Folge ihres hohenspecifischen 
Gewichtes ein geringes Vermiigen, im Dochte aufzusteigen. Von der Firma 
F. A. KUMBERG in St. Petersburg wird ein eigener "Pyronafta-Brenner" 
construirt, welcher dem bekannten Kosmos-Brenner ahnlich ist. ~{iiglichste 

Verringerung der Saughiihe und lockeres, aber keine zu grossen CapilIar
raume enthaltendes Gewebe des Dochtes sind die wesentlichen Neuheiten der 
Pyronafta-Lampe. Pyronafta ist allerdings das gefahrIoseste existirende 
Mineraliil, dagegen wird es hinsichtlich des Leuchtwertes vom Kaiseriil 
und ahnlichen gut en Petroleumsorten iibertroft'en. Auch erfordert die Pyro
nafta-Lampe eine sehr sorgfaItige Bedienung. (Chem. Ztg. 9, 230.) 

Ueber die Fabrikation der ~Iineralschmieriile. J. LINTYK 
(Ding!. 253, 460) beschreibt das in einer der bedeutendsten Erdiilraffinerien 
Bakus befolgte Verfahren zur Gewinnung der Schmieriile. Die (fliissigen) 
Riickstande, welche man nach dem Abtreiben des zur Belevchtung dienenden 
Kerosins erhaIt, werden zunachst in grosse, in Stein gehauene, etwa 1600 t 
haltende Vorrathsbehalter gebracht, von hier mittelst Pump en in einen iiber 
den Destillirblasen stehenden Bottich gehoben, der auf 70 0 mit Dampf er
warmt wird, um das Wasser der Oele abzuscheiden. Von da gelangen 
letztere in die durch abziehende Flammengase geheizte Vorwarmer, dann in 
die etwa 4000 kg fassenden Destillirapparate, welche mittelst Petroleum
riickstanden geheizt werden. Die abdestillirten Kohlenwasserstoft'e verdichten 
sich in bleiernen oder eisernen Schlangenriihren, welche in hiilzernen mit 
Wasser gekiihIten Gefassen lie gen. Man erhitzt den Destillirapparat auf 
160-180 0 und lasst dann vorsichtig Dampf ein. Zunachst erhalt man eine 
Fraction vom spec. Gew. 0'685, das sog. "Gasiil", welches entweder ver
kauft oder in der Fabrik selbst verfeuert wird. Die zweite Fraction (0'875) 
ist das in den Tuchfabriken zum Einfetten der Wolle benutzte "Tuchiil". 
Beide Fractionen sind zu Schmieriilen nicht geeignet. Das zwischen 0'885 
bis 0'895 destillirende Oel heisst Spin del ii 1 und ist zu Schmierzwecken 
schon tauglich. Die Destillate von 0'8:)5 bis 0'910 spec. Gew. liefern 
Maschineniil erster Sorte. Was schwerer als 0'91 ist heisst CyIinderiil. 
Es wird zuweilen zusammen mit Maschineniilen aufgefangen, welche es dicker 
macht - eine Eigenschaft, die besonders im Sommer wertvoll ist. Es folgt 
nun das "halberstarrende Oel". Sobald eine Probe des destillirenden 
Oeles bei gewiihnlicher Temperatur Kornchen auszuscheiden beginnt, hat man 
es mit diesem Oele zu thun. Mit Spindeliil gemischt, liefert es eine zweite 
Sorte ~faschinenoI. Der bei der fractionirten Destillation zuletzt gewonnene 
Auteil ist das Min e ral- M as ch in en f e tt (Szabonaphta), welches bei 
35 0 schmilzt. 

ALEXANDRE ANDRE FILS in Paris (D. P. 27797) trennt die mit Schwefelsaure 
gereinigten Mineraliile nicht durch Destillation, sondern durch C e n t r i fu gi r e n. 
Man benutzt eine ganz geschlossene Centrifuge a, an deren Boden die Ran
der 0 und D befestigt sind, und centrifugirt, bis sich die dichteren Bestand-
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teile F an die Wamle der Centri
fuge angesetzt haben. Die leichte
ren Oele sind in der Mitte del' Cen
trifuge zuriickgeblieben und werden 
mit Hilfe des Hebers H abgezogen. 

U e b e r Vas eli n e (~Ionit. 

Prod. Chim. 15, 81). 
3. Chemie, Analyse und 

Priifung des Petroleums und 
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Fig. 75. 

der aus ihm gewonnenen Producte. Schwefelkohlenstoff-Emul
sion mit Hi lfe von Petroleum. Schiittelt man eine Mischung von Petroleum 
(oder statt dessen auch Terpentin oder Benzin) und Seifenl6sung innig mit 
Schwefelkohlenstoff, so erhalt man eine durchscheinende Emulsion, welche 
- obwol sie pro Liter iiber 200 g Schwefelkohlenstoff enthalten kann -
beim Verdiinnen mit Wasser denselben nicht mehr ausscheidet. Diese von 
A. LIVACHE (C. r. 99, 697) beobachtete Eigenschaft des Petroleums diirfte 
im Hinblick auf die mannichfachen, aus jiingster Zeit stammenden neuen 
Verwendungen von Schwefelkohlenstoff, resp. Xanthogenaten noch recht 
wertvoll werden. Denn sie gestattet, den Schwefelkohlenstoff in ~Iischungen 
von beliebigem Gehalte und deshalb auch an Stelle der Xanthogenate selbst 
anzuwenden. Die Zusammensetzung der Emulsion kann innerhalb weiter 
Grenzen schwanken. 

Abnorme Erscheinung bei der Destillation des Petroleums. 
Von D. MENDELEJEW (Chern. Ztg. aus Protok. d. russ. phys. chern. Ges. 1, 
458). Die vom Verf. beobachtete Erscheinung, dass bei besonders sorg
fal tig gefiihrter fractionirter Destillation des BAKuschen Erdoles beim 
Steigen der Temperatur in den Grenzen von 55-62, fO-90 und 105-110 0 

zuletzt das spec. Gew. nicht zu-, sondern abnimmt, liess sich auch bei 
wiederholter Destillation der leichtfliichtigen Anteile des amerikanischen Erd61s 
beobachten. 

Die aromatischen Kohlenwasserstoffe des kaukasischen 
Petroleums. Von S. DOROSCHENKO. (Chern. Ztg. 9, 676.) 

Ueber den Zusammenhang zwischen Leuchtkraft, Siede_ 
temperatur und Entflammungspunkt des Petroleums. Von 
C. ENGLER. (Chem. Ind. 8, 44.) Diese iiber 300 0 siedenden Anteile iiben 
einen sehr ungiinstigen Einfluss auf Oelverbrauch und Leuchtkraft aus, was 
besonders deutlich dann hervortritt, wenn man die Lampe mehrere Stunden 
hintereinander brennen las st. Bei einem vom Verf. angestellten Versuch 
gillg die Leuchtkraft von anfanglich 11'7 nach fiinfstiindigem Brennen auf 
7'8 Normalkerzen zuriick. Diese auffallende Abnahme der Leuchtkraft hat 
nach ENGLER zum Teil ihre Ursache in der Abscheidung eines coksartigen 
Kohlenringes am Dochte, welcher sich beim Brennen eines solchen erhebliche 
Mengen der schwer siedenden Oele enthaltenden Petroleums bildet. Ein 
Zusatz von 25-30 Proc. iiber 300 0 siedender Oele erhijht den Entflam-
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mungspunkt des Petroleums um ca. 5 o. Ein brauchbares Petroleum soil 
nicht liber 15 Proc. iiber 270 0 siedender Schweriile enthalten. Wie nach 
friiher Gesagtem von selbst verstandlich, ergab sich bei der fractionirten De
stillation zahlreicher Proben, dass in den letzten 2-3 Jahren der Gehalt 
des Petroleums an iiber 300 0 siedenden Schwerolen sehr erheblich zuge
nommen hat. Als Mittel fiir die Zeit vor 1883 ergaben sich 22'95 Vol.-Proc. 
unter 150 0 und 11'5 Vol.-Proc. liber 300 0 , fiir die Zeit nach Beginn 1883 
dagegen 15'1 Vol.-Proc. unter 150 0 und 25'4 Vol.-Proc. iiber 300 0 siedender 
Oele. (Mittel von 25 untersuchten Proben verschiedener Herkunft.) 

Ungleich giinstigere Resultate gab ein gleichfalls untersuchtes russisch
kaukasisches Oel (Baku), welches bei einem Entfiammungspunkt von 34 () 
und einem spec. Gew. von 0'820 bei der fractionirten Destillation folgende 
Zahlen gab. 

Es destillirten Vol.-Procente: 
bis 150 0 150-200 0 200-250 0 250-275 0 275-300 0 iiber 300 0 

7 39 35 11 3'5 4'5 
Ebenso wenig wie die Tensionsprobe kann die Destillationsprobe einen 

auch nur annahernden Maassstab fiir die Beurteilung der Feuergefahrlich
keit eines Petroleums abgeben. Unerlasslich dagegen ist sie zur Beurteilung 
des Wertes eines Oeles hinsichtlich seiner Leuchtkraft, falls man nicht um
standliche photometrische Messungen durchfiihren will. 

Was die Priifung des Petroleums durch Destillation in ihren Details 
betrifft, so erhalt man nach ENGLER viillig willkiirliche und wertlose Zahlen, 
wenn man in der bisher wol m~ist iiblichen Weise fractionirt, wobei das 
Oel einfach bis zu dem gewiinschten Temperaturgrad erhitzt und alsdann 
ohne Wegnahme der Flamme langsam weiter destillirt wird. Man muss 
vielmehr, sowie die betreffende Temperatur erreicht ist, die Lampe weg
nehmen und das Thermometer mindestens urn 20 0 wieder sinken lassen. 
Hierauf erhitzt man von Neuem zum Kochen auf dieselbe Temperatur und 
fahrt mit dies em Abkiihlen und Wiedererhitzen so lange fort, als beim 
Wiedersieden noch mess bare Mengen iibergehen. Bei Einhaltung dieser 
absolut notigen Vorsicht stimmen die erhaltenen Resultate (auch bei zwei 
verschiedenen Beobachtern) bis auf 1 Proc. mit einander iiberein. 

Priifung des Petroleums durch Abel-Test oder Fractio
nirung? Ueber diese Frage sind W. SCHENKEL (Chern. Ind. 7, 340) und 
R. KISSLING (Chern. Ind. 7, 487) entgegengesetzter Ansicht. Ersterer ist fUr 
die Wertpriifung durch Fractioniren, letzterer fiir Priifung mit dem ABEL'schen 
Apparate. 

BEILSTEIN (Chern. Ind. 7, 386) ist fiir Wertpriifung durch Destillation. 
Bei einem Gehalt von hiichstens 5 Proc. unter 150 0 siedender Bestandteile 
kiinnen die Leuchtole als genligend gefahrlos gelten. Man hat die Destillation 
so zu leiten, dass in 1 Minute etwa 2 g iiberdestilliren. Enthalt das Leuchtol 
nicht liber 15 Proc. oberhalb 270 0 siedender Be"standteile, so brennt es in 
den Lampen gut. Je hoher der Procentgehalt an dies en Schwerolen ist, 
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desto schlechter brennt das Oel, weil mit steigendem Siedepunkt und spe
cifischem Gewicht die Petroleumiile immer schwerer von den I,ampendochten 
aufgesogen werden. 

Das russische Leuchtol brennt nach BEILSTEIN besser als das al)leri
kanische, ist weit weniger feuergefahrlich und giebt bei gleichem Consum 
etwa 10 Proc. mehr Licht. Dies erkHirt sich daraus, dassdas kaukasische 
Erdiil aus den kohlenstoffreicheren Kohlenwasserstoffen der Reihe Cn H2n, 
das amerikanische aus den Gliedern der Reihe cn H2 • + 2 besteht. Nach 
Dr. BIEL in Petersburg werden die Kohlenwasserstoffe des kaukasischen 
Petroleums auch bei erheblich hoherem spec. Gew. von den Lampendochten 
viel leichter aufgesogen und gehoben, als die Oele amerikanischen Ursprungs. 

Ueber Prufung von Mineralschmierolen berichtet V. FALKi!! 
(Chern. Ztg. 9, 906). 

Zur Prufung der Mineralschmieriile auf Harziile empfiehlt 
E. VALENTA (Ding!. 253, 418) die Anwendung von Eisessig, worin die Harz
ole viel leichter loslich sind. Oder man priift mit dem Polarisationsapparate. 
Die Harziile sind samtlich optisch activ, wahrend die Mineraliile inactiv 
.sind. Wenn die Oele stark gefarbt sind, behandelt man zuvor mit dem 
Satzpulver der Blutlaugensalzfabriken und verdiinnt nach dem Filtriren ent
sprechend mit optisch inactiven Liisungsmitteln. Auch das Verhalten gegen 
Jod lasst sich verwerten. Die l'lIineraliile absorbiren in den seltensten Fallen 
mehr als 140 mg Jod auf 1 g Oel, die Harziile 430-480 mg. 

Bestimmung der Brandharze. Unter Brandharzen versteht man 
bekanntlich diejenigen harzartigen, nicht fluchtigen Bestandteile des Teeres, 
welche beim Destilliren desselben als Pech, Asphalt, Goudron etc. zuriick
bleiben. Auch die Oele mineral is chen Ursprungs enthalten solche Harze; 
das rohe Petroleum verdankt dem Gehalte an solchen seine dunkle Farbe 
und zum Teil seine Ziihfliissigkeit. Soli dasselbe zur Beleuchtung dienen, 
so ist es ganzlieh von den Brandharzen zu befreien, soli es dagegen als 
Schmieriil Verwendung find en, so ist die viillige Entfernung des Brandharzes 
wol sehr wiinschenswert, jedoch nicht unbedingt niitig. In diesem Faile 
genugt eine teilweise Raffination, welche in der Hauptsache durch Schwefel
saure bewirkt wird, meist von der Concentration 66 0 B. Die billigeren 
Sorten von dunklerer Farbe enthalten samtlich noeh Harze und sind nur 
bedingungsweise als Sehmieriile zu verwenden. Urn ihren Wert als Sehmier
mittel mit andern vergleiehen zu kiinnen, ist es niitig, aueh den etwaigen 
Harzgehalt festzustellen, und dies geschieht bis jetzt am besten mit Hilfe 
von Schwefelsaure, welche man mit dem zu untersuchenden Oele innig mischt 
und gut absetzen lasst. Bestimmt man nun die Zunahme, welehe das Volumen 
der zugesetzten Sehwefelsaure erfahren hat, ebenso das specifische Gewicht 
des dariiber stehenden Oeles, so k:mn man hieraus die l'lIenge der vorhandenen 
Brandharze berechnen. Hat beim Mischen mil Schwefelsaure eine Tempe
raturerhiihung stattgefunden, so muss die Temperatur wieder bis auf 15 0 C. 
zuriickgegangen sein, bevor man das specifisehe Gewicht des gesauerten 
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Oeles bestimmt. Hat man z. B. 500 ccm deutsches Rohpetroleum im spec. 
Gew. von 0'889 bei 15 0 C. mit 20 ccm Schwefelsaure von 1'842 spec. Gew 
gemischt und betragt nach dem Absetzen das Volumen der Saure 45 ccm, 
wahrend das iioerstehende Oel bei 15 0 C. nur noch das spec. Gew 0'885 hat, 
so stellt sich die Rechnung folgendermaassen: 

aus 500xO'889 = 444'50 g Rohol sind geworden: 
475xO'885 = 420'37 g von Harz befreites Oel, mithin betragt 

der Verlust 24'13 g=5'43 Proc. 
Brandharze in Verbindung mit Kreosot, wie in den Oelen des Braun

kohlenteers entfernt man durcll. alkalische Laugen. In dies em FaIle mischt 
man ein bestimmtes Volumen Oel mit Aetznatronlauge von 1,36 spec. Gew .. 
verfahrt jedoch im Uebrigen ganz in derselben Weise, wie bei der Priifung 
mit Schwefelsaure. Die Aetznatronlauge entfarbt die Oele gewohnlich recht 
gut, so dass man die Grenze zwischen Oel und an Lauge gebundenem Harze 
sehr genau erkennen kann. Die im Ueberschusse zugesetzte Lauge setzt sich 
klar als unterste Schicht ab, und man hat hieran ein Kennzeichen, dass ge
niigendes Alkali zugesetzt wurde. Da bei der Probe mit ~chwefelsaure ein 
solches Kennzeichen fehlt, muss man durch einen zweiten Versuch mit 
grosserem Schwefelsaurezusatze feststellen, ob die zuerst angewandte Menge 
geniigend war. Hat man, wie in dem oben angefiihrten Beispiele, gefunden, 
dass das Oel durch Mischen mit 20 cbcm Schwefelsaure sein spec. Gew. von 
0'889 auf 0'885 andert, und ergiebt ein erneuter Versuch, bei welchem 
ebenfalls 500 cbcm Oel mit 30 cbcm Schwefelsaure gemischt wurden, dass das 
spec. Gew. bis auf 0'884 zuriickgeht, so war beim ersten Versuche die 
Menge der Schwefelsaure ungeniigend und der Versuch ist als ungiiltig zu 
betrachten. Tritt dagegen der Fall ein, dass nach dem Mischen mit Schwefel
saure das specifische Gewicht sich erhoht, so ist das ein Zeichen, dass zuviel 
Saure angewendet wurde, und der Versuch muss mit weniger Saurezusatz 
wiederholt werden. 

Manchmal sind die auf Harzgehalt zu untersuchenden Oele so dunkel 
gefarbt und so dickfliissig, dass das Absetzen und Ablesen nach dem Mischen 
mit Schwefelsaure seine besonderen Schwierigkeiten hat. In diesem FaIle 
muss man sich durch Zusatz eines indifferenten Oeles helfen, das als Ve1'
diinnungsmittel dient und gleichzeitig auch die Farbe heller macht. Hierzu 
eignen sich die leichten Oele des Steinkohlenteers und Petroleums, welche 
von Aetznatron und Schwefelsaure in der Kalte nicht angegriffen werden, 
zugleich aber mit Teer und Mineralolen in jedem Verhaltnisse misch
bar sind. 

Bei fertigen Oelen von heller Farbe ist eine Priifung . auf Harzgehalt 
durch Schwefelsaure meist unnotig; geschieht sie gleichwol, so sollte man 
hierzu Saure von 60 0 B. verwenden. Eine Priifung mit Saure von 50 0 B. 
hat gar keinen Wert, denn die helle Farbe ist schon ein Zeichen, dass zur 
Reinigung genug Schwefelsaure verwendet wurde, und Saure von 50 0 B. 
kann keine Wirkung haben, nachdem eine Behandlung mit Saure von 66 0 B. 
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vorhergegangen ist. Feste Normen aueh in dieser Beziehung sind sehr er
wiinscht. (Chern. Ztg. 9, 726.) 

II. Steinkohlengas. 
1. Allgemeines. Ueber die Fortschritte in der Gasindustrie 

berichtete QUAGLJO. (Ver. Bef. Gewerbfl. vom 20. Marz 1885.) Die fiir die 
Steinkohlengas-Fabriken wichtigste Erfindung der letzten zehn Jahre ist der 
Retortenofen mit Generatoren, dessen Einfiihrung (zunacht auf den 
Gaswerken in Paris) das Verdienst von SIEMENS ist. In Deutschland wurden 
derartige Oefen zuerst von dem Generaldirector OECHELHAUSER in Dessau 
construirt und angewandt. England beginnt jetzt erst mit der Einrichtung 
dieser Oefen. 

Ein sehr sinnreiches Princip kommt bei der Einrichtung der sog. 
M ii n c hen e rOe fen zum Ausdrucke. Dasselbe bedeutet, kurz gesagt, eine 
Uebertragung der friiher nutzlos im Generator entstehenden Ritze nach den 
Retorten selbst. Das Wesentliche des Miinchener Ofens, bei welchem keine 
Umstellung der Ventile niitig wird, sondern wie immer ein Gegenstrom der 
zu erwarmenden Luft neben den heissen Feuergasen hinzieht, ist die An
ordnung eines mit Wasser gefiillten, unter dem Of en liegenden Eisengefasses. 
Indem iiber dasselbe ein Teil der erhitzten Luft streicht, wird das Wasser 
zur Verdampfung gebracht. Das Gemenge von Luft und Dampf zieht durch 
den Generator, in welchem Kohlenoxyd erzeugt wird, das im Of en verbrennt. 
Der Dampf bringt, indem er sich iiber dem Roste an den weissgliihenden 
Kohlen zersetzt, die Temperatur derselben herab. Die Hitze, die sonst hier 
entstand, wenn die troekene Luft direct einstriimte, wird nun in Form von 
Wasserstoffgas nach dem Of en selbst gefiihrt, und die ganze Warme, die hier 
verloren ging, client zur Zersetzung des Dampfes, wodurch sie bei der Ver
brennung wieder nutzbar gemacht wird. - HASSE in Dresden construirte 
einen dem Miinchener ahnlichen Of en und in Verbindung mit V ACHEROT einen 
Of en, der besonders fiir klein ere Gaswerke berechnet ist. 

Eine weitere wesentliche Verbesserung in der Leuchtgasfabrikation ist 
das Morton-Retortenmundstiick. Dasselbe ist ein gleich einer Thiir 
in einem Charnier auf- und zugehender Deckel, der auf der Unterlage mit 
einer scharfen Kante abscbliesst. Dadurch, dass Unterlage und Kante absolut 
eben gedreht und gehobelt sind, wird ein gasdichter Verschluss ermiiglicht. 
Das lastige Verschmieren mit Lehm fallt hierdurch weg. 

Durch die in Folge der Generatorfeuerung herrschende griissere Hitze 
in den GasMen bildet sich ein leicht Verstopfung verursachender dicker 
Teer und sind deshalb neuerdings versehiedene Patente zur Vermeidung 
resp. Beseitigung von Steigrohr-Verstopfungen etc.*) genommen 
worden. 

Die Condensatoren erhalten jetzt zur besseren Abscheidung des 
Teers Wasserkiihlung statt der bisher meist nur angewendeten Luftkiihlung. 

*) Techn.-ehem. Jahrb. 8, S. 183. 
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Sehr empfehlenswert ist der Condensationsapparat von PELOUZE und AUDOUIl'I, 
bei welchem die letzten schwebenden TeerbHischen durch Anprall des Gases 
an eine mit vielen feinen Lochern versehene eiserne Scheibe, welche es 
passiren muss, ausgeschieden werden. 

Die Exhaustoren erhalten jetzt drei Flugel statt zwei, wodurch eine 
regelmassigere Absaugung des Gases erreicht wird. Die Berlin-Anhalter 
'Maschinenfabrik liefert diese Apparate in neuester Construction. Auch die 
,Exhaustoren del' GEBR. KORTING in Hannover werden vielfach in Gasfabriken 
angewendet. 

Einer allgemeinen Beliebtheit erfreuen sich die KIRKHAM'Schen Was s e 1'

scrubber. Dieselben bestehen aus einem halb 'cylinderformigen Gehiiuse, 
welches durch Scheidewande in Abteilungen geteilt ist, und einer Achse, 
auf welcher zahlreiche Bleche sitzen, die eine concentrische Oeffnung in del' 
Mitte haben. Das einstromende Gas ist genotigt, zwischen allen dies en 
Blechen herauszugehen, wobei die Achse 5-6 Mal pro Minute gedreht wird, 
so dass die Bleche immerwahrend das darunter liegende Wasser nach oben 
bringen. Es findet also nur Oberflachenberuhrung zwischen dem Gase und 
dem den Blechen anhaftenden Wasser statio 

Endlich ist noch zu erwahnen das sogenannte Intze-Bassin, welches 
die Aufstellung del' Gasometer besonders bei Raummangel und schwierigem 
Terrain sehr erleichtert. INTzE nimmt zur Vereinfachung der Construction 
statt del' gemauerten Cisternen Blechbehiilter mH kuppelformigem, aus Blech 
hergestelltem Boden, so dass eine viel geringere Wassermenge gebraucht 
wird, und der Druck des ganzen Behalters mit dem Wasser nur auf einem 
gemauertem Ring auflagert. 

2. Erzeugung des Gases. Ein Apparat zum Fullen del' Gas
retorten (D. P. 27390 R. W. GRICE, Aachen), mittelst dessen die mit Kohlen 
beladenen ~Iulden a in die Retorten eingefiihrt und dann rasch zuriickge
zogen werden, so dass die Kohlen zuriickbleiben, besteht in del' Combination 
eines endlosen, auf irgend eine Weise bewegten Bandes b mit den Federn 
f, welche beim Vorschieben del' Mulde gespannt und nach erfolgtem Eintritt 
del' ~Iulde in die Retorte ausgelost werden. 

Fig. 76. 

Destillation mit Kalk. COOPER'S Kalkprocess*) ist u. A. auch in 
den Tunbridge Wells Gas Works zur bestandigen Anwendung gelangt. Die 
Kohlen und del' Kalk werden auf besonderen Sturzhalden gelagert und VOl' 

.) Techn.-chem. Jahrb. 1885, S. 190. 
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denselben zusammengemischt, nachdem man die erforderliche Menge Kalk 
(21/2 Pro c.) zuvor mit ebensoviel Wasser geliischt hatte. Auf Miihlen wird 
die Mischung noch inniger vermengt und pulverisirt. Das fertige Gemisch 
wird durch Elevatoren in die iiber den Retorten liegenden Beschickungs
behalter gehoben. Die Mehrausbeute an Ammoniak nach dem Kalkprocess 
betragt circa 30 Proc. Der Kalk iibernimmt abel' ausserdem in den Retorten 
einen Teil del' Reinigung des Gases, welche sonst in den Kalkreinigern 
stattfand. In der That kann man die letzteren bei Anwendung von COOPER'S 
Kalkprocess ganzlich entbehren. Ausserdem bleiben die Eisenoxydreiniger 
weit langere Zeit wirksam. In der anfangs genannten Gasfabrik waren 
sie seit 10 Monaten noch nicht geiiffnet und schienen noch weitere 10 Mo
nate zu halten, wahrend nach dem alten Verfahren dielben aile zehn Tage 
und die Kalkreiniger einmal in der Woche geiiffnet wurden (Ind. Bl. 1884, 
417 nach "IRON"). Es ist also nach allen bis jetzt gemachten Erfahrungen 
.gar keine Frage, dass die Destillation mit Kalkzusatz in Folge ihrer intensiv 
reinigenden und das Ammoniakrendement bedeutend erhiihenden Wirkung 
eine sehr wichtige Neuerung der Leuchtgasfabrikation ist. 

Zufuhr von Wasserstoff und Kohlenwasserstoffdampfen ill 
die Gasretorten (Engl. P. 9065 vom 17. Juni 1884. S. C. SALISBURY in 
New York). Der Erfinder nimmt zwei Perioden in der Kohlen-Destillation 
an. Wahrend der ersten destilliren die an Leuchtkraft reichsten Gase und 
wird die Hauptmasse des Teers condensirt. In dieser Zeit wird Wasserstoff
gas, welches durch Zersetzung yon Dampf mittelst erhitzter Eisenabfalle er
zeugt wird, durch die Riickwand in die Retorte geleitet. Dieser Wasser
stoff bildet mit Koblenwasserstoffen, die sonst in den Teer iibergehen wiir
den, Leuchtgase. Wenn am Ende der Destillation Gase von armer Besschaf
fenheit entwickelt werden, so werden dieselben durch Einleiten von Kohlen
wasserstoffdampfen in die Retorte angereichert. 

Vergasungsapparat. (D. P. Fig. 77. 

26293 WALKER und BERESFORD in 
Bennet.) In einer horizontalen Ver
gasungsretorte B mit halbkreisfiir
migem Boden ist eine rotirende in 
Stopfbiichsen lagernde hohle yv elle 
F angeordnet, auf welcher eine aus 
Chamotte oder Asbest oder aus einer 
Mischung beider Materialien gefertigte 
Schraube D sitzt. Die Abfiihrung 
der Vergasungsproducte erfolgt durch 
Rohr L, die der entgasten Producte 
durch Kammer J. 

Feuerungsanlage fiir Gas
Retorteniifen. (D.P. 30303 M. Bo
GETTI in Asti.) Die Retorten R sind Izu je zweien in eine Kammer einge-
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schlossen. Fist eine Feuerung nach Art derHeizschachte im HOFFMANN
schen Ringofen, ebensolche Feuerungen F' F" F'" sind innerhalb der Retor
tenkammern zwischen je zwei Retorten angebracht; aIle diese Feuerungen 

Fig. 78. werden von oben 
durch die Schachte 
V V mit Brenn
material beschickt 
und nach oben mit
telst in Sand ein
tauchender Deckel 
geschlossen. Un
terhalb der Retor
tenkammern fiihren 
in der Langsrich
tung die Canale 

C C, durch welche die Speiseluft hindurchpassirt. Diese Canale sind durch 
UmhiilIung mit Asche oder Sand rings hemm volIstandig isolirt. Der 
ganze Of en ruht auf den beiden Langscanalen A A, welche an dem 
einen Ende mittelst des Canales M mit den Retortenkammern, am an
deren Ende mit einem Schornstein in Verbindung stehen. Quer durch die 
heiden Canale .A.A passirt eine Reihe Riihren T Taus feuerfestem Material, 
durch welche die aussere Luft hindurchpassirt und durch den aufwarts ge
henden Canal D in die Canale C C gelangt, welche dieselbe zu der Feue
rung F fiihren. Die Verbrennungsproducte geben ihre Warme an die 
Riihren T Tab. 

Neuerung an Gasbereitungsiifen. (D. P. 30016 HAHN in Posen 
und G. PFLUCKE in Meissen.) In einem nach bekannten Principieu con
struirten Gasbereitungsofen sind jedesmal zwei Retorten durch eine Rohre 
mit einander verbunden, so dass die aus frisch aufgeworfenen Kohlen 
der einen Retorte sich entwickelnden Gase und Dampfe noch die andere 
Retorte, deren Kohlen fast abdestillirt sind, durchstreichen und somit 
eine liingere Strecke ghihender Wande passiren miissen. Hierdurch wer
den die Destillationsproducte volIstandig in permanentes Leuchtgas ver
wandelt, indem die hochgekohIten und unbestandigen Kohlenwasserstoffe mit 
dem in der zweiten Retorte durch Zersetzung der Dampfe entstehenden 
Wasserstoffe sich verbinden kiinnen: 

Auf dem Of en steht die Hydraulik, ein Cylinder, in welch em alle Auf
steigriihren einmiinden und in welcher das Gas von den Retorten eine be
stimmte Sperrfliissigkeitshiihe uberwinden muss, um in den oberen Teil der 
Hydraulik zu gelangen. Es ist nun die Einrichtung getroffen, dass zwei 
durch die Verbindung ihrer Retorten zusammengehiirende Tauchriihren einen 
gemeinschaftlichen VerschlussmechaniSmus besitzen, welcher bald die eine, 
bald die andere Rohre verschliesst und leicht von aussen umgestellt wer-
den kann. 
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Leuchtgas-Generator. (D. P. 28354, C. BRANDENBURGER in Kron
stadt.) In den Raum a iiber der Feuerungsflache, welcher oben durch die 
Platte b, seitlich durch die Wandungen c und hinten durch eine llHttelwand 
abgeschlossen ist, wird durch die Canale fund Fig. 79. 

Oeffnungen 9 Luft eingefiihrt, deren ~Ienge 
durch Schieber regulirt werden kann, und die 
an den Feuerwangen entlang vorgewarmt wird. 
Aus dem Raum a treten die brennenden Feuer
gase, dem Zuge folgend, durch Oeffnungen 
in der Mittelwand nach dem hinteren Raum 
des Generators und steigen in dies em, die Re
torten umziingelnd, in den Raum k, der von 
unten durch die Platte b, seitlich durch die 
Wandungen d, oben durch die Platte r und 
hinten durch eine Riickwand abgeschlossen ist. 
Die Platte b ist mit einem von aussen ver
stellbaren Schieber versehen, welcher nach Be
darf Feuergase direct aus dem Raum a in den Raurn k treten lasst, um auch 
dem event. noch nicht verbrannten Kohlenoxyd daselbst durch den Zug 0 

und die Oeffnung n zum zweiten Mal vorgewarmte Luft zum Verbrennen 
zuzufiihren. Aus dem Raum k gehen die Feuergase in den Raurn m, ver
teilen sich in den Raum q und gehen durch den Canal p nach vorn und 
(lurch u zuriick nach dem Fuchs. 

Rostfeuerung fiir Retorten- und Muffeliifen. (D. P. 29323 
HASSE und V ACHEROT in Dresden.) Das Princip dieser Erfindung wurde bereits 
beim Miinchener Of en S. 173 besprochen. Zur Fig. 80. 

Vorwarmung der primaren Verbrennungsluft die
nen die Canale H, welche oben und unten von 
den Rauchabfiihrungscanalen K und M begrenzt 
werden, und aus welchen die Luft durch die 
SchIjtze J zu dem Roste .A tritt, welcher auf 
del' unteren Seite das Wassergefiiss 0 tragt. Da 
das Brennmaterial in einer hohen Schicht auf 
dem Roste lagert, so bildet sich eine betracht
Iiche Menge Kohlenoxydgas, zu dessen Verbren
nung auf der Riickseite des Ofens besondere 
Zufiihrungscanale fiir secundere Luft angebracht 
simI. 

Ein Verschluss fiir Retortenrnundstiicke (D. P. 30881 BERLIN
ANHALTISCHE ~IASCHINENBAU-AcTIEN-GESELLSCHAFT in Berlin-Moabit) hat eine 
Schraube a, Fig. 81, durch weIche, nachdem Deckel b mit Biigel c durch den U eber
,\rurf d gegen das Mundstiick e angelegt worden ist, der Deckel angepresst 
wird. Diese Schraube ist gegen Decke! ulltl Biigel schrag gestellt, so dass 
sowol beirn Schliessen als beim Oeffnen des Deckels ausser der Be-

Biedermann, Jahrb. VII. 12 
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wegung in del' Achse des ilfullllstiickes noch 
eine seitliche Verschiebung stattfindet, wobei 
Ansatze von Teel' und anderen Korpern durch 
Schaben beseitigt werden sollen. 

Nach D. P. 28790 von l<'. PELZER in 
Dortmund gelangen die bei der Steinkohlen
destillation entstehenden Gase ausder He,
torte in einen Raum, in welchem sich ein 
Kuhlrohrsystem befindet, und werden dann 

. a mittelst eines Centrifugalventilators durch 
die in einem Canal aufgehiingten und vom Wasser berieselten Drahtgeflechte 
getrieben. Dies wiederholt sich noch einmal. Dann sind die condensirbaren 
und in Wasser loslichen Stolfe aus dem Gase entfernt. 

Verfahren zur Beseitigung von Steigerohrverstopfungen 
(D. P. 30860. II. Zusatz-Pat. zu No. 22703*) und I. Zusatz-Pat. zu No. 
26088 *) AUG. KLONNE in Dortmund). Behufs Bildung einer stagnirenden 
Gasschicht, welche zwischen der heissen Gasschicht und dem Kohlenraum 
als Isolator dient, wird im Retortenkopf oder in del' Retorte selbst ein Ansatz 
angebracht, so dass hierdurch ein Teil des Gases zwischen den Kohlen und 
der Retortenwandung zum Stagniren gelangt. 

3. Die Reinignng. Colonnenwascher. (D. P. 3lO58 vom 27. ~Iai 
1884. AUG. KLONNE in Dortmund.) Del' Gaswascher besteht aus einzelnen 

Fig. 82. Etagen oder Colonnen, bei 

» Techn., chern J ahrb. 6, S. 183. 

welch en durch Anordnung 
von Vorsprungen c an del' 
Peripherie del' ebenen oder 
gewiilbten, festliegenden oder 
verstellbaren, perforirten Bo
den a unter denselben je ein 
Gasraum geschalfen wirel und 
die Hiihe del' Waschschicht 
fur das dem Wasser ent
gegengesetzt den Apparat 
durchstromende Gas durch 
Ueberlaufe p in Glasgefassen 
genau controlirt und einge
stellt werden kann . 

. Gas w as ch -A ppar at. 
(D. P. 31196 vom 23. October 
1884. E. LEDIG in Chemnitz.) 
In jeder Kammer schwingt 
uber den beiden Gasrohren a 
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urn die Schneiden c ein oberhalb des Wasserspiegels geschlossenes Blech
gefass, welches durch seine oberen Begrenzungsflachen die Kippgerasse d d, 
hildet, unterhalb letzterer aber zu beiden Seiten 
Systeme diinner, paralleler Bleche e e, tragt, 
welche in geringem Abstande von einander 
·zwischen den Seitenwandungen des Blechgefasses 
angebracht sind. Diese Blechgefasse sind mit 
ihren Drehpunkten c so gelagert, dass stets das 
"Cine System paralleler Bleche vollstandig in den 
Wasserinhalt der Kammer eintaucht, wahrend 
das gegeniiberstehende dem Gase freien Durch
gang zwischen den angefeuchteten Blechen 
bietet. Durch das constant zulaufende Wasch
wasser wird nun mittelst der Ueberlaufrohre b 
stets das Kippgefass gefiillt, des sen unterhalb 
gelegenes Blechsystem dem Gase freien Durch
gang gestattet. Hierdurch nndet eine Schwer
punktverlegung statt und das ganze Blech
gefass kippt in seine entgegengesetzte Lage 
iiber, so dass nunmehr das Gas zwischen den 
neu angefeuchteten Blechgefassen des gegeniiber
stehenden Systems entweichen muss, wahrend 
die friiher oberhalb des Wasserspiegels bennd
lichen Bleche abgewaschen und gIeichzeitig neu 

Fig .. 83. 

angefeuchtet werden. Es findet sonach in jeder Kammer ein constanter 
WechseI in der Stellung beider Blechsysteme und somit auch ein steter 
Wechsel des Gasdurchganges statt. 

G. GREGOIRE in Paris und CH. SCHARRER in Strassburg (D. P. 30392) 
leiten das Leuchtgas durch Rohre, welche in einer durch einen Kaltluftstrom 
gekiihlten Liisung von Calcium- oder ~iagnesiumchiorid liegen. Bei der dann 
eintretenden Temperaturerniedrigung sollen sich die das Gas verunreinigenden 
Stoffe ausscheiden. 

Ein Gasrein igungs -A p para t (D. P. 30416) von F. WEeK in Lilleshall 
besteht aus iiber oder neben einamler Iiegenden Kammern, in welchem end
lose, bewegte Bander zur Reinigung von Gasen angewendet werden. Diese 
werden entweder durch Gewebe, oder durch aneinder gereihte stabfiirmige, 
oder durch nebeneinander liegende schnur- oder seiIfiirmige, oder durch mit 
Borsten besetzte Korper gebildet. 

Als Scrubberfiillung empnehlt REICHARD (Schilling's J. f. GasbeI 
1884, 873) Weissblechschnitzelabfalle, wie solche Ieicht von Blechwaaren
fabriken zu beziehen sind. Dieselben haben cine sehr grosse Oberflache 
und errnoglichen eine Ieichte Reinigung vom angesetzten Teer. Zu letztorem 
Zwecke blast man Wassenlampf ein und spritzt mit Ammoniak abo Urn die 
voluminiisen Abfalie leichtor in die Sen bber hineinzubringen, stampft man 

12* 
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sie in viereckige Holzformen und vereinigt sie mittelst Draht zu Packeten 
von etwa 0'1 qm Querschnitt und 0'3m Hohe. Darstellung von Rhodan
verbindungen aus Gasreinigungsmass en. (D. P. 28137. S. MARASSE 
in Berlin.) 

Ursachen und Verhiitung der Naphtalin-Ausscheidung. 
Die gegenwartig iibliche hohe Temperatur del' GasMen Hisst reichliche 
Naphtalinbildung nicht vermeiden. Man hat nun vorgeschlagen, zur Ver
hiitung del' spateren Abscheidung von Naphtalin in den Leitungen die 
Reinigungsmasse mit Naphta oder Gasolin zu besprengen. Noch einfacher 
ware es, die Condensation des Gases warm zu halten, so dass eine hinlang
liche Menge leichter Kohlenwasserstoffe, welche das Naphtalin in Liisung 
halt en, im Gase vorhanden sind. Freilich steht eine derartige warme Conden
sation in directem Widerspruch Zll dem jetzigen Bestreben del' Gasfabrikanten, 
die Condensatoren miiglichst stark (d. h. mit kaltem Wasser, nicht mit Luft 
allein) zu kiihlen. Zur Abscheidung des Naphtalins ist die miiglichste Ent
fernung von Ammoniak und Wasser aus dem Gase ein notwendiges Erfor
dernis. (Schilling's J. f. Gasbel. 1884:, 814.) 

4. Aufbewahrung des Gases (Gasometer). ANTOINE MEIZEL und 
G. J. COUFFINHALE in St. Etienne gleichen das Gewicht del' Gasometerglocke 
uurch einen hydraulischen Cylinder aus, mit des~en Kolben die Glocke ver
bunden ist; In Folge del' centralen Anordnung dieses Cylinders ist eine 
Mittelsaule in del' Glocke angebracht, an welcher die Laufrollen del' Glocke 
gleiten. (D. P. 28522.) 

Beheizung del' inneren Wandung eiserner Gasometerbassins. 
(D. P. 28357 P. RADLOFF in Sommerfeld.) Die inn ere Wandung schmiedeeiserner 
Gasometerbassins wird mittelst einer Warmwasserheizung beheizt. Die 
schlangenfiirmig an del' Iunenwand des Bassins entlang laufenden Heizrohre 
sind durch Liicher del' Gleitschienen del' Glocke hindurch gefiihrt. Die Heiz
rohre sind mit einer Mischung aus gleichen TeHen Wasser und Glycerin 
gefiillt. Es ist vorteilhaft statt einer zwei von einander unabhangige Heizungen 
anzuwenden. 

HERM. LIEBAU in Magdeburg hat einen Gasofen mit Riihrenrost 
und Wassercirculation ZUI' Heizung des Gasometerbassinwassers 
construirt. (D. P. 28473.) 

5. Analytisches. Bestimmung del' Essigsaure im Teerwasser. 
Von W. RUDNEW (Chern. Ztg. 9, 62 aus Sitzungsber. del' Moskauer Ges. v. 
}ireunden d. Naturforsch. v. 1./13. November 1884.) Das mit del' 1O-20fachen 
Wassermenge verdiinnte Teerwasser wird direct mittelst einer Barytliisung 
titrirt. So lasst sich auch im Fabrikbetriebe die zur Sattigung des Teer
wassel'S niitige Kalkmenge leicht und genau bestimmen. 

Wann ist ein Gemenge von Leuchtgas und Luft von tiid
Hcher Wirkung? A. WAGNER in ~Iiinchen (Rep. anal. Chern. 4:, 337) 
folgert aus den in del' "Zeitschr. f. Biologie" veriiffentlichten Versuchen von 
BlEFEL und POLECK (del' en Richtigkeit er im Uebrigen anzweifelt), dass ein 
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Gemisch vou Luft mit Leuchtgas (geuauer: mit dem bei den Versuchen 
verwendeten deutscheu Steinkohlengas), welches tiidliche Wirkungen iiusserte, 
beim Entziinden stets auch explosibel war. Ein gerade noch innerhalb der 
Grenze der Explosionsfiihigkeit lingendes Gemisch von Leuchtgas (aus 
deutschen Steinkohlen) mit atmospharischer Luft enthiilt abel' nach WAGNER 
mindestens 1/4 und hiichstens 3/4 Proe. Kohlenoxyd. 

III. Carburirtes Gas. 
Carburator fiir Luft und Gas. (D. P. 28784 vom 13. I1Jarz 1884. 

P. VON RICHTER in Berlin.) Das Schiipfrad C im Fig. 84. 

Raume B schafft das zum Carburiren verwendete 
Gasolin in eine dachfiirmig geknickte Rinne f, von 
welcher aus dasselbe durch je ein Rohr 9 auf je 
eine der Scheidewiinde der Riiume h des Luftcar
burirungsbehiilters .A niederfliesst, urn die in Rich
tung der Pfeile striimende Luft mit Gasolindiimpfen 
zu schwiingern. Wird die Welle 'e des Schiipf
rades durch die Scheibe i mit dem Luftgebliise, 
welches die zu carburirende Luft durch den Be
halter .A hindurchtreibt, verbunden, dann findet 
eine constante Carburirung del' durchstriimenden 
Luftmenge statt. Urn den Carburirungsgrad zu er
hiihen oder herabzuziehen, braucht man nur das 
Rad C schneller odeI' langsamer im Verhaltnis zum 
GebHise zu bewegen. 

Fig. 85. 

.A 

9 

Regulinorrichtung fiir den Zuflu ~s 

lie . Gasolins zum Carburator. (D. P. 27495. 
Zusatz-Pat. zu 26738") A. Po ROM;\; in Bru el.) 
Dureh die e Vorriehtung wird 'eine selbstthiitio-e 

-----

ertei lung des nach del' Verdun tung kammcr 7.U 

fiihrcnden Gasolins bewirkt wobei da notwen
dige Gasolinquantum 0 abgeme en wird, da." 
cs in cinem be. timmten Verbiiltni 7.U dem Z1I 

carburirendell Luft- oder Ga. quantum teht. Das durch die 
Ie syorrichtung B , den Verteilung chieber C llnd die Ab

faJlrohre L zur Venlunstung kammer flie sende Ga olin geiangt 
1.Unaehst ill den Com pen ator D, welcher aus den Riibren R und 
S gebildet i 'f, yon denen letztere mit feinen Bohrungen-yersehen 
i t und mit dem im Carburator E liegenden Gasolinausbreitungs
robre N communicirt. 

Apparat zum Carburirell Yon Luft. (D. P. 2963:! 
Yom 9. Juli 1884. P. Tn. DUBos in Paris.) Die durch das 

') Techn.-cbem. Jahrb. G, S. 191. 
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Venti! n in den Oarburirbehalter eintretende Luft wird durch das aus 
passend gebogenen Riihren abc gebildete Sehiipfrad durch die Oarburirungs

Fig. 86. fliissigkeit hindureh in den Raum p gebracht. 
aus welchem sie dureh das Rohr t ihrem Be
stimmungsort zufliesst. Dureh das Rohl' k 
fliesst aus einem hoher gelegenen Behalter 
Oarburirungsfliissigkeit dem Apparate zu. Del' 
Druck del' carburirten Luft im Raum p pflanzt 
sieh durch die Rohre i auf einen kleinen 
Kolben in Ietzterer fort, welcher mit dem eine 
Bremsvorrichtung beeinflussenden Hebel fh 
verbunden ist. Dureh diese Anordnung wircl 
die Umdrehung del' Welle emit dem Sehiipf

fade abc und damit gleichzeitig der Druck im Raume p geregelt. 
Beleuehtungsapparate fiir Gas- und Luftgemisch. (D. P_ 

29420 vom 4. Miirz 1884. V. Popp in Paris.) Das durch die Gasuhr 

Fig. 87. fliessende Leuchtgas passirt zuniiehst 
~ einen Niederdruckregulator und fliesst 

E dann durch die Leitung den Gliih-
" ........ r,. ...... ' ,.qir0!=~~ brennern zu. Kurz VOl' dem Eintritt 

des Gases in die Brenner wird das
selbe mit comprimirter Luft unter 
einem ganz bestimmten Drucke ge
mischt. Die Luft wird durch das 

~m!Jl!iiJjjR.hIJ.~~g ___ Bl Rohr E nach dem Hochdruckregulator 

F geleitet, durchstriimt den Behalter G, den Niederdruckregulator H und 
gelangt in den Behiilter R fiir constant en Druck, von welchem aus sie durch 
die Leitung L zu den Brennern gelangt. 

Verfahren und Apparate, hochgespannte Gase darzu
stellen. (D. P. 28369 W. F. BROWNE in New-York.) Pulverfiirmiges, mit 
Wasser gemischtes Brennmaterial und fliissige Brennstoffe werden in einem 
aus Rohren zusammengesetzten Hochdruckgenerator vergast. Das unter 
hohem Druck stehende Gasgemisch wird dann carburirt und dureh Ueber
hitzung in permanentes Gas iibergefiihrt. 

IV. Oelgas. 
Di e 1<' a b rika ti on von 0 elg as, welche bekanntlich in englischen 

StMten zuerst betrieben wurde,*) wird von H. E. ARMSTRONG (Oh. Ind. Soc. 
3, 462), namentlich auch mit Riicksicht auf die bei dem PINTScH'schen Ver
fahren entstehenden Producte, besprochen. Letzterer Process besteht in del' 
Destillation des Oeles in auf Hellkirschrotglut erhitzten Retorten so zwar> 
dass die in del' Retorte sieh entwickelnden Oeldiimpfe zur viilligen Zersetzung 

*) Tecbn.-cbem. Jabrb. 6, S. 192. 
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durch eine darunter befindliche zweite Retorte streich en. Das erhaltene 
Oelgas wird unter einem Drucke von 10 Atm. comprimirt, wobei sich eine 
"Hydrocarbon" genannte, hauptsachlich aus Benzol und Toluol bestehende 
Fliissigkeit ausscheidet. Das Hydrocarbon wire] trotz seines Wertes in Eng
land wenig beachtet und meist nach Belgien verkauft, wo es angeblich zur 
Firnissfabrikation dient. 1m Durchschnitt destillirt man pro Stun de 12'5 
Gallonen Oel. Pro 1000 Kubikfuss Gas erhalt man etwa 5 Gallonen Teer, 
welcher im Allgemeinen an aromatischen Kohlenwasserstofl'en sehr arm zu 
sein scheint, und nicht ganz 1 Gallone "Hydrocarbon". Gutes Paraffinol 
liefert pro Gallone 80 Kubikfuss Gas. 

Basheizung fiir Oelgas-Retortenofen Fig. 88. 

(D. P. 30745 vom 19. Juni 1884. H. HIRZEL in 
Plagwitz-Leipzig). *) A ist ein Fiillschacht, welcher 
durch eine luftdicht schliessende Thiir verschlossen 
wird. C ist der zur Sammlnng der Feuergase die
nende Hauptcanal; D D sind seitliche Gasausstrii
mungsschlitze, welche in die !Iischungscanale EE 
einmiinden. In diese zu beiden Seiten des Of ens 
liegenden Canale EE miinden auch die Luftdiisen 
G G, welche heisse Luft durch die zu beiden Seiten 
des Fiillschaftes A befindlichen Canale FF erhalten. 
Die zur Gaserzeugung im Schacht A notige VOT

gewarmte I,uft tritt durch einen regulirbaren Canal 
iiber dem je nach dem Feuerungsmaterial regulir
baren Rost ein, wiihrend der Aschenfall durch eine 
besondere Yorrichtung abgeschlossen bleibt. 

V. Gas aus verschiedenen anderen Materialien. 
1. Petroleum- nnd Gasolingas. Das oben erwahnte PINTSCH'sche 

Verfahren zur Oelgaserzeugung wird auch zur Fabrikation von Petroleum
gas angewendet, und hierauf griindet sich die in neuester Zeit auf
gekommene "schwimmende" oder "fahrbare Gasbeleuchtung", d. h. die Be
leuchtung der Dampfschiffe, der schwimmenden Bojen, der Seewegsignale, 
der Eisenbahnwaggons etc., wie solche von der Firma JULIUS PINTSCH in 
Berlin in grossartigem !Iaassstabe 'im In- und Auslande installirt wird . 

. Maschine zur Ga serzeugung aus Gasolin. (D. P. 30870 HESS, 
WOLFF & CIE. in Wien.) Zur Gaserzeugung dient die mit einer Eintrittsiiffuung a 
versehene Vergasungsretorte B in Verbindung mit einer Transmissionsstange 
b derart, dass durch die verschiedene Ausdehnung dieser Theile ein Oefl'nen 
bezw. Schliessen der Eintrittsiifl'nung a stattfindet. Die expansible Ver
gasungsretorte B ist mit einem Hebelsystem derart combinirt, dass bei der 
Erwarmung das Hebelsystem mit der Retorte gekuppelt und die Ausdehnnng 

'J Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 193. 
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derselben auf ein Abschlussorgan 11, iibertragen wird, zum Zwecke, den Zu
lauf des fiiissigen Brennmaterials yom Hilfsgenerator G nach dem von der 

Fig. 89. Retorte B umschlossenen Argandbrenner 
F selbstthatig zu reguliren. Zwischen 
dem Gasbehii.lter und der Retorte B ist 
ein Luftsauger derartig angeordnet, dass 
durch clie iibertretenden gespannten Ga~o
lindampfe ein Abschlussorgan fiir den Ein
tritt der Luft geoffnet uncl diese den Gaso
linclampfen beigemischt wircl. Die Gaso
lindampfcliise wircl mittelst eines besonderen 
Nadelventils controlirt. 

Das zum Waschen des Petro
leumgas es ben u tz te W ass e r enthii.lt 
nach W. RUDNEW keine Spur von Cyan
und Rhoclanverbindungen. Das gereinigte 
Gas ist absolut frei von Schwefel, weil del' 
im Rohpetroleum enthaltene Schwefel bei 
cler Petroleumgas-Fabrikation fast vollstan
dig in den hierbei entstehenden schweren 
Oelen zuriickbleibt, aus welchen bei der 
Destillation ja immer Schwefelwasserstoff 
entweicht. Die geringe im Rohgase noch 
vorhandene Schwefelmenge wird durch den 
Reinigungskalk absorbirt, denn in dem 
selben ist ziemlich viel unterschweflig
saurer Kalk vorhanden. 

2. Wassergas 11. dgl. Zur Her
stelJung von Leucht- und Heizgas hat FOGARTY in Brooklyn folgenden 
Apparat angegeben (D. P. 27953*). In dem Generator .A wird aus weiss
gliihenden Kohlen, Luft- und Wasserdampf Generatorgas erzeugt. Dieses wird 
durch Rohr C und Einlassrohr a in den Gaserhitzer K geleitet, welcher mittelst 
Rohres L mit dem Ueberhitzer I einer SIEMENs'schen Regenerativfeuerung ver
bunden ist. Aus K tritt das hocherhitzte Gas durch N in den Ammoniakofen 
M. Hier trifft es eine }fischung von pulverisirter Kohle und Alkali die 
durch den Trichter b continuirlich dem Of en zugefiihrt wird. Der Stick stoff 
des Gases verbindet sich jetzt mit der Kohle und dem Alkali zu Cyanver
binclungen, welche auf ihrem Wege nach unten mit einem durch e einge
fiihrten Dampfstrale zusammentreffen und dadurch Ammoniak entwickeln. 
Wahrend die festen Stoffe in dem Wasserbehii.lter f aufgefangen werden, ent
weichen die gasfiirmigen Producte durch 11, nach Condensatoren und Scrub
bern. Nachdem sodanll aus dem von Ammolliak freien Gase die Kohlell-

'J Techn.-chem. Jahl'b. 6, S. 195. 
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saure und das Kohlenoxyd ausgeschieden sind, werden die noeh Stickstoff 
enthaltenden Gase zu hocherhitzten Retorten geleitet, in welchen Kohlen 
und Alkalien im Vercohmgs- und Destillationspro- Fig. ~O. 

ces e ieh befiuden. Dadurch cnt tehen wiederum 
Cyanverbindungen die von nenem unter Mitwir
bmg von Wa serdampf eine Ausbeute von Ammoniak 
lmd Kohlenwas erstoffgas ergeben . Da Retor-ten
ga winl schlies Iieh in bekannter Weise gereinigt 
und dann zu ITeiz- und Beleuchtung-zwecken Ycr
wendet. 

Her stcl
lung von 
Lelleht

gas. (D. P. 
30739 W. 
F. h. !fA-
ow und 

!lAC CARTY 

in Philadel
phia.) Die 

Retortell 
OFG nt
haIten Hor-

den abc. Das Dampfrohr d fiihrt iiberhitzten Dampf aus dem Dampferzeuger 
der ersten Retorte C Zl1. Der Dampf streicht durch die wechselweise angeordne

ten, mit Kalk bes'chickten Horden und gelangt in die zweite Retorte F, dereIl 
Fig. 91. 

Horden Eisen oder ein sonstiges Metall enthalten, urn nach Pas siren derselben in 
die Retorte G iibergefiihrt zu werden, auf deren Horden sich Holzkohle be
:lindet. Das so erzeugte Wasserstoffgas gelangt nun durch das Rohr l in den 
Mischinjector m, in weIchen das Rohr n, das aus dem ReMIter H fiiissigen 
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Kohlenwasserstoff zufiihrt, einmiindet. Dureh das heftige Ausstriimen des 
Wassertoffgases aus der ringformigen Oeffnung von m w~rd die aus dem 
Rohr n austretende Fliissigkeit zerstaubt und miieht sieh in der Retorte I 
innig mit dem Gase. In den beiden Heizsehlangen K K", welehe sieh in den 
Heizapparaten RR' befinden, wird das Gemiseh iiberhitzt und verbindet sieh in 
dieser hohen Temperatur zu einem gut brennenden Gase. Dasselbe gelangt in 
(len mit Kalkhydrat, Ammoniak und Wasser angefiillten Reiniger L, welcher 
durch die Feuerung M geheizt wird und mit den beiden Oirculationsrohren 
N' N" versehen ist, deren untere offene Enden bis dicht iiber den Boden 
des Waschers reiehen, wahrend die Rohre selbst durch perforirte Zwisehen
biiclen M'M" hinclurchfiihren. Die oberen Enclen dieser Rohre sind um
gebogen und mit brauseartigen Munclstiicken versehen, urn die durch Kochen 
austretende Fliissigkeit fein zu zerteilen. Das gereinigte Gas verlasst den 
Wascher L durch Venti! 0, um in einen Gasbebalter abgeleitet zu werden. 

Bei clem Apparat von LUDWIG STARK in Mainz (D. P. 28584) ist J ein 
Jnnenofen, welcher zwei mit einander verbunclene Retorien enthalt. Die 

Fig. 92. Retorte Wist fiir Fiillung mit Ooks, 
Kohlen oder· unverbrennbaren Stoffen 
bestimmt, wahrend die obere Retorte 
W' eine metallische Fiillung (Dreh
spahne, Wirrdraht etc.) erhalt. In 
den Retortenkopf der Retorte W 
wird Wasserdampf injicirt, welcher 
sich in bekannter Weise zersetzt. 
Der entstehende W asserstoff, da.s 
Kohlenoxydgas und die Kohlensaure 
werden zu einer besonderen Vorlage 
abgeleitet. Del' Innenofen ist von 

einem zweiten Gewolbe umgeben. Zwischen den beiden Bogenmauern finden 
sieh zwei Serien von Retorten K K' und 0 0', welehe fiir die Destillation 
eines Gemenges von Moostorf und Oel bestimmt sind. Die Felj.ergase des 
Innenofens treten durch die obere Wiilbung des letzteren und gelangen in 
den Aussenofen, die dort befindlichen Retorten umspiilend. Die in den 
seitliehen Retorten entstehenden fetten Gase gehen in die gemeinsehaftliehe 
Vorlage. 

Zum Zweeke der Herstellung besonders grosser Mengen von IVasser
stoffgas ist noeh die Anordnung getroffen, dass aueh ausserhalb der Retorten 
ll" rind W' Wasserstoffgas erzeugt werden kann, indem der dureh die 
Rohre p eingeblasene Dampf sieh beim Durehstreiehen del' auf dem Roste 
lagernd~n gliihenden Kohlen zersetzt. 

KohlenwasserstoffdlLmpfe, iiberhitzten Wasserdampf und 
I,uft vor der Entziindung innigst zu misehen und zu verbinden. 
(D. P. 28447 R. B. AVERY in Washington.) Zur Ausfiihrung des Verfahrens 
ist das mit den Diaphragmen IV y z versehene Dampfrohr a, welches aus dem 
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Behalter A den iiberhitzten Dampf herbeifiihrt, mit dem Oelrohr B derartig 
combinirt, dass ein langeres Ende des mit drei Diaphragmen versehenen 
Rohres B vom Dampf- Fig. 93. 

rohr umgeben ist und 
durch Rohr c Dampf 
in das Oelrohr einge
lassen werden kann. 
Durch die vereinigte 
Wirkung der Dia
phragmen und des 
Dampfes wird das Oel 
fein zerstaubt und mit 
Dampf innig gemischt. 
Die hoch erhitzten 

Gase kominen dann, mit Luft gemischt, mit gliihenden Kiirpern in Beriihrung, 
welche eine Zersetzung derselben herbeifiihren. 

Verfahren zur Erzeugung von Wassergas. (D. P. 29220 vom 
12. December 1883. ERASM. JERZMANOWSKI in New-York). Zwei verticale 
Kammern, von denen die eine Kalk, die andere Anthracit enthiilt, werden 
durch Verbrennen eines in die letztere injicirten Gemisches von Naphta und 
Luft stark erhitzt. Dann wird Dampf und Naphta in die Kalkkammer injicirt, 
wo sich Wasserstoff und Kohlensaure bilden. Letzteres Gas wird beim 
Durchstreichen der heissen Anthracitschicht in Kohlenoxyd verwandelt. 

VI. Gasbrenner und Apparate ZUlU ReguIiren, Ziinden und 
Loschen von Gasftammen. Fig. 94. 

In beliebige Winkellage einstellbarer 
Leuchtgas - Brenner. (D. P. 27558 C. BRANDEN
BURGER in Kronstadt.) Die den Brenner f tragende 
Kugel d ist urn eine horizontale Achse drehbar und ge
stattet ein Einstellen des Brenners in geeignete Winkel
lagen, wo derselbe durch die Schraube 9 nach Belieben 
festgestellt werden kann. Dadurch solI eine Vorwarmung 
des zustriimenden Gases bewirkt werden. Fig. 95. 

Bei dem Gasbrenner von 
FRlEOR. SIE~IE~S in Dresden (D. p. 
31122) wird die Warme del' Verbren
nungsproducte nicht nur zur Vorwar
mung, sondern auch zur selbstthatigen 
Zufiihrung del' Brennluft benutzt, und 
zwar durch Vermittelung del' als Re
flector dienenden Haube a, in Verbin
dung mit den letztere umschliessen-

9 
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den Hauben b c und d, den dadurch gebildeten FHichen und dazwischen 
liegenden CanliJen. 

Fig. 96. 

I 

Gasbrenner mit Vorwarmung. (D. P. 28218 
vom 15. September 1883. JllLIUS SCHULKE in Berlin.) 
1m untersten Ende des Vorwarmers ist ein Raum a ge
schaffen, welcher den Zweck hat, die Verbrennungsgase 
gleichmassig zu verteilen und auf geradem Wege in und 
durch die Falten des Vorwarmers gelangen zu lassen. 
In der Richtung del' LangRachse des Vorwarmers ist ein 
freier Raum b vorhanden, welcher bewirkt, dass ein Teil 
del' Verbl'ennungsgase schon direct naeh dem Anziinclen 
die geniigende lIitze fiir den Auftrieb del' Verbren
nungsgase erhlilt. 

Gasbrenner mit Vorwarmung des Gases 
und der Luft. (D. P. 27480 CHRISTIAN WESTPHAL in 
Frankfurt a. M.) In Verbindung mit den Heizkiirpern 
des Hauptpatentes ist del' Ziindbrenner S angebracht. 
Derselbe besteht aus zwei in einander gesteckten Riih

ren fund g, welche mit ihren oberen Enden in den Kiirper t, mit ihren 
unteren dagegen in einander geschraubt sind. In den Korper t miindet 

Fig. 97. das Gaszuleitungsrohr k, wahrend in seine 
obere Verlangerung das Specksteinrohr u ge
steckt ist. In das iiber g vorragende untere 
Ende des Rohres fist das konische Rohr s ein
geschraubt, welches mit seitlichen :f;,uftliichern h 
versehen ist und durch dessen Ver~chluss

schraube p die Glasglocke G getragen wird. 
Diese ist in ihrer oberen Halfte mit kleinen 
Liichern l versehen, durch welche die niitige 
Brennluft dem Bunsenbrenner zufliesst. Das 
durch Rohr k zustriimende Gas tritt zwischen f 
und g abwarts, durch die feinen Bohrungen m 
in das Innere von g und zwischen g und n auf
warts, sieh mit del' von unten durch h nach
striimenden Luft mischend, zum Speckstein
mundstiick u aus. Auf diese Weise bleibt die 
Glocke warm und kann beim Ziinden des 

Leuchbrenners nicht zerspringen. Auch del' ganze Regenerator bleibt warm, 
und im Abzugsrohre entsteht ein lebhafter Zug fiir die vom Hauptbrenner 
kommenden Verbrennungsproducte. 

Erhiihung der Leuchtkraft einer Gasflamme. (D. P. 28105 
FiuEDR. SIEMENS in Dresden.) Dureh die Anordnung der Brennrohre 9·, in 
Verbindung mit dem Metallmantel lund dem Metallkiirper s n wird mit einem 
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Teil der ausstralenden Warme der Beleuchtungsflamme 
direct die Brennluft vorgewarmt, wodurch gleichzeitig 
die Leuchtkraft der bei a herausbrennenden Flamme er
hoht wird. (Fig. 98.) 

Regenerativ - Gaslampe. (D. P. 29326 vom 
16. Januar 1884. A. S. BOWER in St. Neots und TH. 
THORP in Whitefield.) 

Gasdruck - Regulator. (D. P. 28294 JEAN GOBEL 
in Darmstadt.) Dadurch, dass der frei schwimmende 
Stahlbecher FF (Fig. 98) die Form eines Kegelmantels 
hat, ubt derselbe beim Eintauchen in das Quecksilber
bad Gg in allen Stellungen denselben Druck auf das 
unter ihm hefindliche Gas aus; was namlich der Becher 

Fig. 99. beim Eintauchen an 
Schwere verliert, gewinnt 
er an Druckwirkung 
durch die sich im Innern 
verkleinernde Druck
bezw. Niveauflache. In 
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Fig. 98. 

Folge dessen wird das Durchlassventil C C 
unabhangig von dem Eigengewicht der 
Glocke Fund der mit dieser verbundenen 
Teile. Der Schutzschirm D hat die Stoss
wirkung des Gases nach oben abzuschwachen. 
Durch Niederschrauben der Verschluss

schraube K kann man den Quecksilber
raum nach oben mittelst einer Lederscheibe 
M und nach unten durch den im Becher F 
angebrachten Konus N hermetisch . ab
schliessen, so dass der Versand des Appa
rates im gefiillten Zustande erfolgen kann. 

Gasdruck-Regulator. (D.P. 27100. Fig. 100. 

ACTIENGESELLSCHAFT in Firma GASAPPARATE 
UND MASCHINENFABRIK in Frankfurt a .. M.).*) 
Die Glocke G besitzt im Gegensatz zu dem bis
her gebrauchlichen konischen Ventil, cylin
drische Form; die Regulirung des einstromen
den Gases wird bewirkt durch ein zu der 
Glocke passendes, auf dem Boden des Regu
lators feststehendes, auswechselbares koni
Bches MundstiickE, dessenKonicitat und con
stant bleibende Oeffnung genau del' ~Ienge 
des zuzufuhrenden Gases angepasst sind. 

» Teclm.·chem. Jahrb. ~, S. 132 und 6, S. 197. 
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Fig. 101. 
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Gasdruck-Regulator. (D. P. 27525 
O. HOFFER in Budapest.) Die in dem mit 
einer Absperrfliissigkeit gefiillten Gehause A 
bewegliche Glasglocke B ist durch die Fiih
rungs stange S mit dem Hohlkegelventil v ver
bunden, das in der Erweiterung des konischen 
Gas - Zuleitungsrohres C spielt. Hierdurch 
wird erreicht, dass das etwa sich bildende 
Condensations wasser selbstthatig abfliessen 
und der Apparat leicht reparirt werden kann. 

Gasdruck-Regulator. (D. P. 30047 
BRUNO FREIHERR VON STEINACKER in Lauban.) 
Das elastische Rohr e (Fig. 102) steht einer
seits mit der fest gelagerten Platte f, ande
rerseits mit del' auf den Distanzbolzen 0 ge
fiihrten Platte (1 in Verbindung. Letztere 
tragt den mittelst Gewinde 9 gegen den Gas

einlass k einstellbaren Ventilkegel, welcher beim Aufblahen del' elastischen 
Kammer e und durch das dadurch bewirkte Verschieben der Platte (1 gegen 

Fig. Hr2. 

o 

den Ventilsitz i gezogen 
wird. Die BoIzen 0 sind 
durch ein Kreuz p mit 

~Yl.til;'-"""--~:-""'~.j~Jl einander verbunden, weI-
II 'e ches zugleich als Wider-

lager fiir die Platte (1 

~~~~~====~::~::~h dient. Die Patentschrift 

,e 

o 

9. Februar 1884. F. OEHLMANN in Berlin.) 

behandelt mehrere Modi
ficationen. 

Gasdruck-Regu
lator. (D. P. 29071 vom 

Neuerungen an Ventileinrichtungen fiir Druckregulatoren. 
(D. P. 26828. WILLIAM KEY in Glasgow.) 

Apparat, urn das Ausstriimen von Gasen und Fliissigkeiten 
von entfernten Punkten aus zu unterbrechen, zu reguliren und 
z'u controliren. (D. P. 28867. F. L. lIfuRATORI und E. CROS in Paris.) 

VII. Paraffin und Erdwachs. 

Apparat zur Extraction von Paraffin. (D. P. 27333 WERNECKE 
in Gerstewitz bei Weissenfels.) Der Raum B nimmt' das zu extrahirende 
Material, die zum Entfarben benutzte und bereits durch Auskochen mit 
Wasser miiglichst von Paraffin befreite Knochenkohle oder Schwarze der 
Blutlaugensalzfabriken auf. Der Raum C ist oben und unten durch Siebe 
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geschlossen und enthalt ein filtrirendes Fasermaterial, zwischen dem die durch
locherte Schlange c fiir direct en Dampf liegt. 1m Raume D liegt die Schlange d 
fiir indirecten Dampf, welche die Warme Fig. 103. 

auf in D eingefiillte Lauge bezw. das ~ 
dariiber geschichtete, zum Losen des Pa- B ic.. 
raffins benutzte, leichtfiiichtige Braunkoh-
lenteerol iibertragt. 

Zwei Apparate sind nun fiir con
tinuirlichen Betrieb so zusammengestellt, 
dass der Abdampf der einen Schlange d in 
die Schlange des anderen A pparates ein
treten kann. Es wird dann in diesem 
Apparat extrahirt, wahrend in dem ersten 
das Losungsmittel durch Rohr k nach 
einem Condensator abgetrieben wird; dies 
wird durch Einleiten von directem Dampf 
in c befordert. 

Abk iihl en von Paraffi no I en. (Ver. St. P. 308593 vom 2. December 1884. 
G. COWING in Cleveland, Ohio.) Zum schnellen Abkiihlen der Paraffinole 
zwecks Entfernung der bei 'niedriger Temperatur erstarrenden Anteile werden 
die Oele zerstliubt und dabei mittelst Centrifugalkraft gegen die Innen
wandung eines Oylinders geschleudert, der von Kaltemitteln umgeben ist. 

Ueber die Verarbeitung des Ozokerits auf Paraffin berichtet 
E. SAUERLANDT. (Ohem. Ztg. 9, 373.) Wahrend in der Gegenwart der 
griisste Teil des in Ostgalizien gefiirderten Ozokel'its auf Ceresin verarbeitet, 
also ohne Destillation raffinirt wird, diente dieses Mineral von del' zweiten 
Halfte der sechziger bis ~Ette der siebziger Jahre zum weitaus grossten 
Teile zur Fabrikation von Paraffin. Bis zum Jahre 1874 war die Oeresin
fabrikation noch wenig verbreitet; auch waren die Preisvel'hiiltnisse zwischen 
Erdwachs und Paraffin derartige, dass die Gewinnung von Paraffin aus Erd
wachs selbst noch bei einer Ausbeute von 35-40 Proc. Paraffin lucrativ 
sein konnte. Gegenwartig verarbeiten hauptsiichlich einige Fabriken in 
Galizien Erdwachs auf Paraffin, welche vermoge ihrer Lage nul' geringe 
Frachten auf das Rohmaterial haben und wiederum ihre Producte zum 
grossten Teil in Galizien und den anstossenden Teilen von Ungarn, Siid
russland und Rumiinien absetzen konnen. 

Einen wichtigen Factor zur Rentabilitiit der Paraffinfabrikation bildet 
die richtige Wahl des Rohwachses. Gewohnlich wird angegeben, dass del' 
Wert des Erdwachses, von del' Farbe abgesehen, mit dem Erstarrungspnnkte 
desselben steigt. Diese Annahme ist nach dem Verfasser falsch. Wenn sie 
auch bei demjenigen Wachse, welches auf Oeresin verarbeitet werden soli, 
noch einige Berechtigung hat, so nUlt sie bei dem Paraffinwachse ganz und 
gar. Zu dies em Zwecke ist von denjenigen 'Vachssorten, welche dem Drurke 
des Fingers gleichen Widerstand entgegensetzen, diejenige die beste, deren 
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Ertitarrung~punkt am lliellrigsten liegt. Denn die Structur und der Schmelz
punkt des Ozokerits wird bedingt von den beiden Hauptbestandteilen, dem 
praeformirten Paraffin und den (bei der troekenen Destillation Paraffin 
Iiefermlen) "W achsharzen". Da letztere einen bedeutend hiiheren Schmelz
punkt als das Paraffin haben, so muss von solchen Ozokeriten, welehe gleiche 
]<'estigkeit zeigen, dasjenige mit niedrigerem Schmelzpunkte einen hiiheren 
Paraffing,ehalt besitzen. 

Die bis vor zehn Jahren befolgte ~Iethode der Paraffingewinnung 
mittelst trockener Destillation des Enlwachses iiber freiem Feuer lieferte im 
giinstigsten FaIle 40 Proc. Paraffin. Heutzutage wendet man aIIgemein die 
Destillation mit iiberhitztem Wasserdampf an, wobei man ein Rendement 
von 55-70 Proe. Paraffin (je mich der QuaIitat des Erdwachses) erhalt. 
Seitdem das gaIizische Ozokerit-Paraffin nicht mehr auf dem Weltmarkte mit 
dem sachsisch-thiiringischen concurriren kann, sondern nur auf einen Local
handel angewiesen ist, wird es, da der billige Preis nun Hauptsache ist, 
weit weniger sorgfaltig wie friiher raffinirt. AIle die zahlreiehen, -die Aus
pressung der fliissigen Oele bezweckenden Operationen unterbleiben nun in 
der Regel und wird das erhaltene Paraffin-DestiIlat direct mit den darin 
befindlichen fliissigen Kohlenwasserstoffen entfarbt. 

Bleichen von Ozokerit und Herstellung eines Wachs
er~atzes aug demselbell. (D. P. 27316 CB. CHEMIN in Paris.) Der Ozokerit 
wird in Wasser yon 65-75 0 C. gesehmolzen uml dann in eine Retorte gefiiIlt, 
welche direct erwarmt wird und in die man iiberhitzten Dampf einleitet. Man 
siebt in den Ozokerit 5-15 Proc. Schwefelblumen ein. Dieser Schwefel ver
wandelt sieh fast ganz in gasfiirmige Producte, Schw\lfelwasserstoff und orga
niseh\l Schwefelverbindungen, und iibt hierbei eine bleichende Wirkung auf das 
Ozokerit aus; dieser destillirt gebleicht mit dem Wasserdampf iiber. Eine ahn
liehe Wirkung iibt der Schwefel aus, wenn man den Ozokerit mit ihm schmilzt, 
ohne zu destiIIiren. lI'Ian entfernt aUB dem destiIIirten Ozokerit die leichter 
flussigen Bestandteile durch warmes Pressen oder mit warmem Wasser oder mit 
kaltem AmylalkohoI. Das Product wird geschmolzen, mit 20 Proc. Amyl
alkohol gemischt, nach dem Erkalten kalt gepresst und dann mit Knoche!l
kohle gereinigt. Zur Erleichterung dieser Operationen werden clem Ozokerit 
yor der Destillation 25-40 Proc. Petroleum- oder Naphtaruckstande hinzu
gesetzt. 

Wertbestimmung VOll Ozokerit. Von B. LACH. (Chem. Ztg. 9, 905.) 
In einer tarirten Sehale werden 100 g Erdwaehs mit 20 g rauchender Schwefel
same so lange zwisch"en 170-180 0 unter stetem Riihren behandelt, bis -
analog dem Grossbetriebe - keine schweflige Saure mehr entweicht. Zuruck
gewogen giebt die Differenz den Verlust durch Verfluchtigung an, event., 
wenn im Betriebe fruher abgeblasen wird, ehe eine Behandlung mit Same 
erfolgt, die Ausbeute an fluehtigen Producten, als Petroleum und Wasser. 

Hierauf wird b1li etwa 140 0 vorher getrocknetes Entfarbungspulver 
(BlutIaugensalzriiekstande) in del' lI'Ienge von 10 Proc. eingeriihrt, erkalten 
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gelassen, vom Gewichte deti abgerauchten Enlwach~e~ plus den 10 1'l'oc. 
EnWirbungspulver der zehnte Teil (in Form kleiner Schuppen) abgewogen, 
in ein cylindrisches, vorher getrocknetes, unten geschlossenes und gewogenes 
~Filterchen gethan 'und die Probe in dem bekannten Extractionsapparate oiner 
Extraction mittelst eines bei 60- 80 0 siedenden Benzins unterwol'fen. Ist 
die Extraction vollendet, was man leicht durch eine Probenahme auf einem 
llhrglase erkennen kann, so giebt os zwei xlittel zum Resultate zu gelangen. 
~Ian trocknet entweder das 1'apierfilterchen bei ca. 130 0 und findet aus del' 
Differenz den wirklichen Wachsgehalt (oder bessel' gesagt das Ausbl'ingen 
an gebleichter Waare), oder man verjagt in dem vorher tar:irten Kolbchen 
bci 180 0 alles Benzin und wagt, wodurch man llie entsprechende Gewichts
menge raffinirter Waare erhiilt. 

J e nachdem man nun auf gelb, weiss oder extrafeill arbeitet, kann 
man den Zusatz an rauchender Schwefelsaure dem Grossbetriebe anpassen. 
Die Untersuchung erfordert ca. 4 S~undon Zeit, einmal im Gange, jeuoch 
nUl' geringe Aufmerksamkeit. Bestimmt man nebenbei noch dell S;;hmelz
punkt, so hat man geniigende Anhaltspunkte zur Beurteilung. Die gefundenen 
Resultate stimrnen in der Ausbeute an gebleichter Waare bis auf 1 Proc. 
iiberein, natiirlich bei entsprechend vorsichtiger ]\Ianipulation. 

Ueber die Wertpriifung des Ceresins. (Chern. Ztg. 8, 1820 
und 9, 77.) Nach SCHWENNICKE sind neben del' Farbniiance die Schmelz
lind Erstarrungspunkte maassgebenrl. Sind letztere niedrig, so ist das be
treffende Ceresin' nicht frei von weichem Paraffin. Ist es mit diesem ver
setzt, so zeigt es eine transparente Weisse. Die unter unrl bei 7,,>0 schmel
zenden Ceresine habcn in Folge del' grossell Weichheit keincn schiillen 
Bruch, wogegen z. B. ein bei 79 0 schmelzendes, doppelt raffinirtes Ceresin 
in seinem Bruche und seiner Structur dem Bienenwachse am nachsten kommt. 
Die Primasorten der verschiedenen Fabriken stimmen in der Weisse ziemlich 
iiberein, auch sind rlieselben fast geruchlos. 

SAIJERLANDT dagegen halt es fiir durchaus unrichtig, einen bestimrnten 
Schmelzpunkt des Ceresins als Kriterium seiner Reinheit zu betrachten. 
Das Erdwachs kann in seinen besten Sorten illl rein en Zustamle um 10 0 und 
mehr im Schmelzpunkte differiren. Auch die trans parente Weisse eines 
Ceresins ohne weiteres auf Zusatz von Weichparaffin zuriickzufiihrell, diirfte 
naeh SAUERLAND'r in den meiston FiUlen unrichtig sein. 

Anbang: Sonstiges intensives Liebt. 
Herstellung uncI Anordnung von Gliihkiirperll zur Er

zeugung von Licht rnittelst Wassergas. (D. P. 29498 OTTO FAHNEHJELM 
ill Stockholm.) Das hauptsachlich aug Kohlenoxyd und Wasserstoff bestehende 
Gasgemisch, welches durch Zersetzung von Wasserdalllpf mit gliihender 
Kohle erhalten wird, benutzt man mit Rilfe von Fischschwanzbrennern zur 
Erzeugung von Gliihlicht, indem man mit del' Flamllle dieses Gasgemisches 

Biedermann, Jahrb. VII. 13 



194 Leuchtstoffe. 

GliihkDrper erhitzt, welche an einer grDsseren Anzahl neben einander ge
stellter feiner, runder oder platter Nadeln odeI' LameIIen aus in del' Natur 

Fig. 104. Fig. 105. vorkommenden feuerfestem 
]ITateriaI, Kaolin, Kyanit, 
Quarz etc. odeI' aus ~[ag

nesia, Kalk, Zirkonerde, Kie
selsaure etc. odeI' aus ge
eigneten llTischungen del' ge
nannten Stoffe hergesteIIt 
sind. In Fig. 104 und 105 
sind die Gliihnadefn C in 
zwei von einander verschie
denen Anordnungen zum 
Heizbrenner dargestellt. 

IX. Photometrie. 
Die Platinlichteinheit. Nach den Beschliissen del' PariseI' inter

nationalen Conferenz fiir Bestimmung del' elektrischen Einheiten, welche vom 
28. April bis 3. ~Iai ] 884 tagte, wurde auf den Vorschlag von VIOLLE in 
Paris als Lichteinheit diejenige Lichtmenge angenommen, welche von einem 
Quadratcentimeter del' Oberflache geschmolzenen I'einen Platins bei del' 
Erstarrungstemperatur in normaler Richtung ausgestralt wire!. Eine aH
gemein giiltige Lichteinheit hat bekanntlich bis jetzt nicht existirt. In 
Deutschland und England galten bestimmte Paraffin- bezw. Walrat-Normal
kerzen, in Frankreich nahm man das von einer ~Ioderateurlampe (Bec Carcel) 
von bestimmter Dochtweite und bestimmtem Oelverbrauch pro Stunde erzeugte 
Licht als Einheit an. In neuester Zeit hat SIEMENS den sogen. K e I' z e n
Normalbrenner empfohlen, welcher eine Flamme von gewisser HDhe 
liefert, die aus einem mit Amylacetat getrankten Docht von bestimmten 
Dimensionen aufsteigt und den VoI'zug der sicheren, stets gleichmassigen 
Herstellbarkeit hat. HELMHOLTZ betonte abel' in cler Conferenz, class clie 
Wahl einer Flamme als Lichteinheit schon cleshalb nicht angehe, weil del'en 
Oberflache bestimmt werden miisste und ausserdem ihl'e Lichtstarke von del' 
Temperatur del' umgebenden Luft abhange. Aus dem el'steren Grunde kiin
nen auch die elektrischen Gliihlampen mit ihrel' minimalen Obel'flache hier 
nicht in 1<'rage kommen. 

Zur Feststellung del' Platinlichteinheit schmolz VIOLLE 3 kg reines 
Platin mittelst des Leuchtgas-Sauerstoff-GebHises in einem Kalktiegel, resp. 
Kalkblock mit entsprechender Vertiefung zur Aufnahme des geschmolzenen 
Metalls. Del' Deckel des Tiegels war durchbohrt, um die Flamme durch
zulassen. Sowie das Metall fliissig wurde, befestigte man iiber den Tiegal 
einen doppelwandigen Schirm mit einer Oeffnung von bestimmtem Quer
schnitt, durch welche das Licht hindurch fallen konnte. Del' Schirm wnrcle 
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durch Wasser gekiihlt, um eine Aenderung seiner Dimensionen zu verhiiten. 
Die durchgehenden Lichtstralen fielen auf einen dariiber befindlichen, unter 
45 0 geneigten Spiegel, von welchem sie in horizontaler Richtung auf den 
Photometerschirm geworfen wurden. Der Absofjitionscoefficient des Spiegels 
wurde mit in Rechnung gezogen. Nun wurde die Carcellampe oder der 
Photometerschirm so lange versehoben, bis gleiche Beleuchtuhg eintrat. 
Diese gleiehe Beleuchtung dauerte nieht lange, da clie Lichtstralung in 
Folge cler Abkiihlung des' fliissigen Platins sehr raseh abnimmt, aber von 
dem Augenblieke, wo das Festwerden beginnt und wahrend der ganzen 
Dauer des Festwerdens ist die Lichtintensitat eine ganz constante. Es wird 
also die constante Erstarrungstemperatur des Platins mit der dabei 
stattfindenden constant en Lichtausstra:lungsintensitat zur Fest
setzung der Lichteinhei:t verwertet. Das vollstandige Erstarren des 
Platins kiindigt sieh durch ein leichtes Aufblitzen an, worauf alsdann eine 
rasche Abnahme der Lichtintensitiit erfolgt. 

VIOLLE fand 1 Platinlichteinheit zu 2'08 Careel 
und zu 16'4 deutsche Normalkerzen. 

Natiirlich braueht nul' einmal dies Urmaass bestimmt werden und 
wirel hiermit nun die .Lichtstarke anderer I,ampen (namentlich auch der 
SIEMENs'schen Kerzen-Nol'malbrenner) ein fiir aHemal verglichen. (Ind.-Bl. 
22, 35.) 

Die Leuehtkraft von Kohlenwasserstoffen. Von P. F. FRANK
LAND. (Journ. Chem. Soc. 269, 235.) 

Die HEFNER- ALTENECK' s eh e Amy lac etatl am p e. (Schilling's J. f. 
Gasbe!. 1884, 769.) 

Photometrische Untersuchungen. 
ner's Verlag. Berlin 1885. 1 .D. 

Von Prof. KRECH. R. Glirt-

F. BOECKMANN. 

XXII. Heizstoffe. 

Steinkohle, Braunkohle, Briquets. 
Zunachst seien einige l\euerungen an Braunkohlen-Trockcnappa

rat e n hervorgeho ben. 
Bei dem Apparate von H. GRUHL in Halle a. S. (D. P. 28311) sind in 

cinem dureh vertieale rechtwinklig an einander stossende Wande einge
schlossenen sehaehtartigen Raume aus Eisen hergestellte, mit ihrem Scheitel 
naeh aufwarts geriehtete Winkel (umgekehrte Rinnen) horizontal neben und 
tiber eivander liegend angeordnet. Die von einer Partie der Winkel einge
schlossenen Hohlraume stehen mit einer Kammer, welche die erhitzte Luft 
liefert, die unter der dazwischen liegenden Partie befindlichen dagegen mit 
dem Abzugsraume in Verbindung. Die Trocknung del' Kohle erfolgt da
dureh, dass erhitzte Gase oder warme Luft unter die Winkel tritt, die zwi-

13* 
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sehen dies en lagernde Kohle durehdringt und, mit Wasserdampfen geschwan
gert, durch die andere Partie der Rohre entweicht. 

R. JACOBI in Zeitz hat seinem Dampftellerofen folgende Form ge
geben (D. P. 28077. Fig. 106)*). Die doppelwandigen Teller pi ... p9 ruhen 
auf vier S~iulen SSS'S". Dureh das Rohr 9 tritt Dampf in die Saule S', 
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die Teller und die 
Saule S" und gelangt 
mit dem Condensa
tionswasser durch das 
Rohr b zum Abfiuss . 
Das zu troeknende 
~raterial gelangt dureh 
den Triehter V auf 
den obersten Teller, 
wird von dem mit 
Sehaufeln versehen 
und sieh mit cler 
Welle W drehenden 
Arm a naeh del' Pe-

ripherie transportirt nnd gelangt von hier durch Oeffnungen auf den 
zweiten Teller, auf welch em es nach innen bewegt wird n. s. w., bis es 
~chliesslich auf den untersten Teller uml von diesem aus dem Of en gelangt. 
Der Of en ist von einem Mantel M umgeben, welcher oben dieht abschliesst, 
abel' unten einige Teller freilasst. Urn die sieh entwickelnden Dampfe und 
die von aussen zutretende Luft' durch den Schlot F abzufiihren, sind in den 
Tellern centrale Oeffnungen ausgespart, welche von unten nach oben an' 
Grosse zunehmen. 

Fig. 107. SCHMIDT in Nienburg a. d. Saale hat an seinem Bra unko hlen-
trockenapparat*) folgende Neuerung angebracht (D. P. 28388). 
Die Trockenrohre sind aus zwei gusseisernen Theilen aa ge
bildet. In diesen befinden sieh stufenformige Heizrippen 8, 

welche direct mit den ausseren Wandungen der Rohre verbunden 
sind. Dieselben haben den Zweck, die Warme von den ausse
ren vVandungen der Troekenrohre nach innen in die Kohle zu 
leiten. 

Zur Herstellung von K 0 hie n b r i que t t e s werden nach 
SCHUCHTERMANN & KREMER in Dortmund (D. P. 28533) die zer
kleinerten Kohlen zunachst fiir sieh allein in einem Warmofen !Jis 
zum Sehmelzpunkt des spater zuzusetzenden Bindemittels vorge

warmt und darauf mit dem in fester oder fiiissiger Form beigegebencn 
Bindemittel innig gemischt . 

• ) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 201. 
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Baron BORNEMISZA U. W. VON KOPAL in Wi en. :- Verfahren zur Herstel
lung von B ri q uettes (D. P. 31664). Aus einer ~Iischung von Steinkohlen
teel'pech und Holz- odeI' sonstigen vegetabilischen Abfallen werden gelochte 
ziegelfiirmige Stiicke geformt und (liese sodann in Retorten vercokt. Die so 
vercokten Stiicke werden einer nochmaligen Pres sung untel'worfen und da
durch in durchlochte und an den Ecken abgeschragte Briquettes iibergefiihrt. 

FERD. TRAGNER in Dreihunken bei Teplitz stellt Briquettes mit ein
gepfropftem, in Harz und Pech getranktem Papierbiischel zum Entziinden 
desselben her (D. P. 30024). 

Urn die Briquettes, wie sie aus del' Presse kommen und ehe sie in 
die Eisenbahnwagen verladen werden, a b z u k ii hIe 11 und ihnen Zeit zur 
Ausdehnung zu geben, wird nach J. WERMINGHOFF in Berlin (D. P. 28525) 
del' Briquette-Strang mittels einer Gleitbahn zuerst auf eine einstellbare 
Gleitbahn und von dieser auf eine feststehende Rinne geleitet, sodann, wenn 
diese gcfiillt, auf eine zweite Gleitbahn und Rinne u. s. w., bis samtliche 
Gleitbahnen und Rinnen gefiillt sind. Unterdessen hat sich del' auf del' 
erstcn Rinne befindliche Strang geniigend abgekiihlt und wird nun von dem 
nell ankommenden Strang in den Eisenbahnwagen geschoben u. s. w. 

Urn fiir die Bahnliinge, auf welcher die aus der Presse komrnenden 
Briquets sich abkiihlen sollen, nicht zu viel Raum zu bediirfen, wird die 
Bahn von F. A. SCHULZ in Halle a d. Saale (D. P. 28840) in cineI' Spirale 
odeI' Schraubenlinie gewunden hergestellt. 

Coks. 
Auf das erstrebensworte Ziel, bei del' Cokerei einen benzolreichen Teer 

zu gewinnen ohne die Qualitat del' Coks zu beeintrachtigen, sind besondel'H 
die Bemiihungen englischer Techniker gerichtet. 

Fig. 108. JOHN JAMESOli ill Akeru ide Hil l hei 
~clI'castle upon TYIlC, ge,' 'on Ocfcn in 
bcrcchtigtes Aluschen crregen, ") giebt 
d n 7.U vcrcokenden Koblen einen Zusalz 
Yon t cra.rtigem Peoh. Del' VercokulIgs
anlage ha.t J. jctzt dic folgende Anord
!lung gegcboll. Die einzelnen OeCen A. 
ind (lurch RoiJre mit Leitungen C I'on 

I'er~ch icdener Dt'llckspannung so I'Orbllll
den, das man durch OofTnen cine del' 
Ventile d die crforderliche Saugwirkuug 

am Boden des Oren. herbeiflihren und die Destillation -
producte in den vel' chiedenen . tadien 

') Techn.·chem. J ahrb. 6, S. 208, 211. 
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Haugen kann. Beim Ahliischen des Of ens wird eine starkere Absaugung 
angewandt, um einen miiglichst grossen Teil des dabei entstehenden Ammo
niaks und Brenngases zu gewinnen. Um die Oeffnungen im Boden des 
Of ens und die zu diesen fiihrenden Zweigriihren von Verstopfungen zu be
freien, ist eine besondere Druckleitung angeordnet, mittelst welcher com
primirte Luft durch jene Oeffnungen und Riihren geblasen werden kann. 
(D. P. 27694.) 

Nach JAMESON'S D. P. 24915 werden nach Beendigung der eigent
lichen Vercokung behufs Vermehrung der Harte der erzeugten Coks fiiissige, 
dampf- oder gasfiirmige Kohlenwasserstoffe von aussen durch die gliihende 
Coksmasse gepresst. 

ARTHUR llIARSHALL CHAMBERS und THOMAS SMITH in Sheffield bringen 
an den Bienenkorb-Coksiifen, bei welchen die Destillationsproducte durch 
den Boden abgefiihrt werden (JAMEsoN-Coksiifen), *) ein rings um den Of en 
gefiihrtes Rohr an. Durch dieses wird heisse Luft in den Raum oberhalb 
der Kohlen eingeblasen, um das zu vercokende Uaterial zu durchdringen 
und die Destillationsproducte durch den durchliicherten Boden abzutreiben. 
(D. P. 31169.) 

HENRY AITKEN in :Falkirk (D. P. 28068) leitet in den Raum oberhalb 
der Kohlen iiberhitzten Wasserdampf ein. Dieser wird samt den Destilla
tionsproducten durch die Fiillung nach einem vom Boden des Of ens aus
gehenden Rohr oder Canal getrieben. Die Of en wan de kiinnen aus einem 
doppelten eisernen J\fantel bestehen, in dem Wasser circulirt. Zum Entleeren 
der Oefen wird eine keilfiirmige Platte benutzt, welche unter die Coks ge· 
schoben wird, dabei die letzteren hochhebt und dann in grosser :~fenge aus 
der Vercokungskammer herausbewegt. 

Bei einer Construction von JOHN llTc CULLOCH in Airdrie und THOMAS 
REID in Glasgow sind die einzelnen Vercokungskammern in einem ring
fiirmigen, auf Saulen ruhenden Bau angeordnet. Die zur Heizung der 
Kammern dienenden Gase werden von einem Centralrohr aus den einzelnen, 
die Kammern umgebenden Verbrennungsraumen zugefiihrt, urn nach Erhitzung 
der Kammern in einen Schornstein zu gelangen. Die Kammern werden von 
oben durch mechanische Vorrichtungen beschickt und von unten entleert. 
Die sich in ihnen entwickelnden Destillationsproducte werden durch Riihren 
in einen ringfiirmigen, den ganzen Bau umgebenden Kasten und von da in 
die Condensatoren geleitet. (D. P. 31158.) 

HERBERZ in Langendreer hat an seinen Coksiifen mit Teer- nnd Ammo
niakgewinnnng (D. P. 25526) **) die Rohrleitungen fiir Gas und Luft durch 
gemauerte Canale ersetzt. Die Verticalziige, in welche durch diese Canale 
das Gas und die Lnft geleitet wird, sind nach oben verlangert und die 
Seitenwande dieser Verlangerungen sind zu diesen Canalen ansgebildet. 
(D. P. 27506.) 

*) Techn.-chern. Jahrb. 3, S. 53. 
**) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 203. 
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C. E. BELL in Durham (EngJ. P. 443 yom 2. Januar 1884) baut die 
Seitenwande der Yercokungskammern nicht ununterbrochen auf, sondern 
durehbrochen und bringt die Oeffnungen mit Zugen in Yerbindung, durch 
welche mit Hilfe von Exhaustoren die Destillationsproducte abgesaugt und 
nach den Scrubbern gefuhrt werden konnen. Zugleich kiinnen auch am 
Boden des Of ens Abzugsoffnungen vorhanden sein, wie bei dem JAMESON
Yerfahren. 

Ein verticaler Coksofen eigentumlicher Art ist von THEODOR BAUER 
in MUllchen construirt worden. (D. P. 28530.) Zur Yermehrung der Heiz-
flache und zur Er
miiglichung der Ent
leerung durch ein
fache Zughaken sind 
die CoksOfell mit 
einer Bogensohle B 
versehen. Die Yer
brennungsluft wird 
in der Nahe der 
Ofenmitte einge
fuhrt, und die Yer
brennungsgase cir
culiren von der Of en
mitte nach den U m
fassungswanden hin. 
Es ist ein zwischen 

den Oefen hindurch 
die ~Iitte der Of en

Fig. 109. 

Hinge entlang gehender Canal k ange-ordnet, um die von del' Of en soh Ie kom
menden, schon teilweise verbrannten Gase mit hocherhitzter Yerbrennungs
Inft znsammenzufuhren nnd vollstandig zu verbrennen. 

C. SACHSE in Orzesche, Oberschlesien, hat seinen fruher beschriebenen 
horizontalen Coksofen *) auf ihrer ganzen Hohe verticale Seitenwande 
gegeben. Das Deckengewolbe fallt, ansser an beiden Enden, ganz fort. 
Wahrend des Betriebes wird die Scheiteloffnnng durch eiserne, mit Thon 
verkleidete Platten geschlossen. (D. P. 30021.) 

FRANZ BRZEZOWSKI in ~rahrisch-Ostrau hat einen 
Coksofenmit horizontalen Gascanalen construirt. 

horizontalen 
(D. P. 29288.) 

Die horizontalen Gascanale sind durch alternirend gestellte, nur von der 
oberen Wand eines Canals nach der unteren Wand des nachst unteren 
Canals reichende Y erticalscheidewande· so getrennt, dass der Gasstrom sich 
in mehrere, gleich lange Wege durchlanfende Teile teilt, die schliesslich in 
einen einzigen mit dem Ranchfang communicirenden Gashauptcanal munden. 

' ) Techn.-chern. Jahrh. 6, S. 209. 
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Auch in Bezug auf die Vorwarmung del' Verbrennungsluft und del' 
Gase sind einige Neuerungen zu erwahnen. 

C. OTTO & CO. in Dahlhausen a. d. Ruhr haben die Verbindung vou 
Coksofen senkrechter Achse mit Lufterhitzern patentirt erhalten. 
(D. P. 31590.) Die CoksOfen sollen dadurch zur Gewinnung del' Neben
producte geeignet werden. Die Lufterhitzer konnen einraumig und zwei
raumig sein, d. h. entweder gehen die Verbrennungsproducte und die Heiz
luft abwechselnd durch sin und denselben Raum, odeI' die Warmeiibertragnng 
findet statt, indem continuirlich die Verbrennungsproducte durch einen, die 
Luft (in entgegengesetzter Richtung) durch einen anderen daran grenzenden 
Raum streicht. 1m ersteren FaIle sind sic entweder in Form SIEMENs'scher 
Regeneratoren in den Umfassungsmauern del' Oefen angeordnet odeI' ausser
halb diesel' mit den Abhitzecanalen verbunden und werden abwechselnd von 
del' Abhitze und del' Verbrennungsluft durchstl'ichen. 1m letzteren Faile 
sind sie zwischen der Ofengruppe und dem Schorn stein in den Abhitzecanal 
eingeschaltet, und Vel'brennungsluft und Abhitze passiren ste)s je ihre 1)('
sonderen Canale in derselben Richtung. 

FRITZ W. LiiRMANN in Osnabriick beansprucht die Combination von 
sagen. 1,iiRMANN'schen En t g as un g s r au men *) mit seinen fruher beschriebenen 
eisernen odeI' steinernen Luft- odeI' Gaserhitzern. *"') Del' Luft
.erhitzer soll auch als Wiedererhitzer fiir die von Teer und Arnrnolliak oc
freiten Gase dienen. Statt dieses Erhitzers konnen auch beliebige andere 
steinerne odeI' eiserne Erhitzer, und zwar zur Erhitzung entweder des Gases 
allein, odeI' cler Luft allein, odeI' cles Gases uncl del' Luft zusammen ange
ol'dnet werden. 

C. OTTO & Co. in Dahlhausen a. cl. Ruhr rich ten die friiher beschrie
benen Regenerativ-Coksufen (D. P. 18795)***) so ein, dass behufs gleich
massiger 1<;rwarmung derSohle und Seitenwande del' Oefen eine Verbrennung 
del' Gase sowol unter del' Sohle als auch in den Seitencanalen stattfinclet, 
indem die Verbrennungsgase an diesen zwei StEmen nacheinander mit Yer
brennungsluft zusammengefiihrt werden. 

FRITZ LiiRMANN in Osnabriick hat seine ~Iethoden zur Ausiibung yon 
Druck auf Kohlen in horizontalen Coksiifen (D. P. 18693)t) weite!' ver
vollkommnet. Bei Anwendung dieses Verfahrens wird nach D. P. 29557 auf 
folgende Weise Raum zum Abzug der Destillationsproducte geschafft: 

1. durch Hoherlegung gewisser Teile des Ofengewolbes an dem Thiir
ende oder an beiden Thiirenden, wo del' Druck ausgeiibt wird, ode!' 
in der ~Iitte; 

2. durch Niedrigerlegung gewisser 'l'eile des Ofengewolbes an dem Thiir
ende oder an belden Thiirenden; 

*) Techn.-chem. Jahrb. 3, S. 69. 
*') Techn.-chem. Jahrb. 0, S. 219. 

***) Techn.-chem. J ahrb. 6, S. 206. 
'1') Techn.-chem. Jahrb. 0, S. 218. 
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3. durch Anbringung eines Homes an del' Druckvorrichtung; 
4. durch Anwendung eines Raumersparungskiirpers beim Beschicken des 

Of ens; 
5. durch Ausiibung von Druck auf die OberfHiche del' Kohlen wahrentl 

del' Beschickung, so dass in del' ganzen Lange des Ofeus Ranm iiber 
del' Beschickung bleibt; 

6. durch gleichzeitige Anwendung mehrerer del' vorgenannten Einrich
tungen. 

:b'RANz BRUNCK in Mannheim dehnt die im D. P. 25499 geschiitzte 
Ho hi p I an irung*) des zu vercokenden ~fateriales auf horizontale, geneigte 
odeI' verticale Steinkohlen-, Braunkohlen- und Torf-Destillationsanlagen au~. 
Urn die Ausbeute an Nebenproducten zu erhiihen, wird das zu destillirende 
~Iaterial mit Coksabfallen, Kalk u. dergl. bedeckt, und auch Kalk und Coks
abfiille demselben beigemengt. Die Sohlenheizcanale sind vertical unter den 
mit :b'euerziigen versehenen Trennungswanden angeordnet. Der am oberen 
Ende del' Trennungswande befindliche IIeizcanal hat geneigte Seitenwande. 
Sollen gas- event. wasserreiche Kohlen vercokt werden, so setzt man den
selben vorher Teer odeI' Pech zu und presst sic in Stiicke von durchbro
chenem Querschnitt. Die zerlegbare Liischbiihne des IIauptpatents ist dnrch 
eine bewegliche (mobile) Liischbiihne ersetzt. (D. P. 29018.) 

Eine Vorrichtung zur Beschickung horizontaler Coksofell 
von R. WINTZEK in Friedenshiitte bei ~Iorgenroth (D. P. 27507) ist fol

Fig. 110. gendermaassen beschaffen. (Fig. 110.) Del' Kasten A wirel, nach

dem dio 'fhiir des Zl\ beschickcnden Ofcns geiifrllet, \'01' die.~ell 

geschoben und da andere Rude des elben durch den. tempel C 
oiner olisallsdriickmasch inc geschlo ~cn . Dal'allf wirtl del' Teast II 

durch die dl1l'ch lOappen yer chlie baren Oefl'nungen b mit 
T_oh le gefiillt, <lie Ver chili. , thure 
:un anderen Elide des Ofons ebell
falls gOiifl'net, und die Koh le du rch 
dell . tempe l C in den OfclI 
hillCill, mithiu die ill demselbell 
boli ndlichen garen oks aus dem
sclben horau ged l' iickt. 

HOEFING II OFF in K ell D .. d. It 
hat inen aus Metall - und Glllllllli

'c h lauc h zum I. ii'cho l dol' Co ks 

H. ANGERSTEIN in chalke hat cinen Of en Zllr Ver-
kohlung vou To rf patentirt. (D. P. 2851 2.) Der Ofen be

steht aus einer Combination verticaler ~luffeln a, welche nUl' durch die 
Destillationsgase aus den Nebenmuffeln geheizt werden. Dieselben sind mit 

*) Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 209. 
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Fig. 111. Abliischraumen a[ versehen, in deren Wan
den sich Canale zur Lufterhitzung be
find en. 

Ein Apparat zum Verkohlen von 
kohlens toffreichen Su bs tanz en d urch 
iiberhitzten Dampf von ABRAHAM ZWIL
LINGER in Wien (D. P. 29888) finde hier noch 
Platz, obwol derselbe in erster Linie ver
mutlich zur Verkohlung von Knochen die
nen soll. Derselbe soll indessen auch 
zur Verkohlung von Torf u. dgl. benutzt 
werden kiinnen. 

Die zUlh Ueberhitzen des Dampfes 
dienenden Rohre e sind zu je zweien durch 

l{llierohre verbunden, welche durch das Auflagemauerwerk hindurch in 
seitliche mit del' Feuerung communicirende Canale hineinragen und so 

direct yon den l1eizgasen um
spielt werden. Dio Rohre . ind, 
urn ein Oxydiren durch dio 
Feuergase ~u verhin lern, mit 
cineI' feuerfesten, aus Thon, 
SpodiulUstaub und Kuhhaaron 
odeI' Gel' tenspreu b 'lehenc\oJl 
:Ma"se umgeben. Die Feuerga ' c 
urn pulen, nachclem , io clie 
Rohl'c e orhitzt haben, clio da 
Zll yerkohlencle :Material enthal
tendo Retorte G und gelangen 
yon da durch Z l' in den Kamin. 
Del' iiberhitzte Dampf tritt clllrch 
lias p I'fol' irte Roll I' h \ in die zu 
ycrkohlondo :Mas ' 0 . 

Fig. 11Z. 

Heizgase. 
Ein neuer Gasgenerator riihrt von J. E. LEADLEY in Camden, New

Jer~ey, V. St. A., und JOHN HANLON in New-York her. Das Brennmaterial, 
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vorzugsweise Anthracitkohle oder Ooks, wird vermittelst eines Luftgeblases 
bis zur Weissgliihhitze erhitzt, und die gebildeten gasfiirmigen Producte 
werden gezwungen, gegen Retorten zu dringen, 
welche in der oberen Decke oder Wiilbung des 
Generators liegen. Von hier werden sie dann 
in die Verdichtungskammer geleitet, wo ihre 
vollstandige Verbrennung durch Luftgeblase 
erfolgt. Nachdem das Brennmaterial auf einen 
hohen Hitzegrad gebracht wurde, wird das Luft
gehlase abgeschlossen und Dampf eingelassen, 
welcher durch den erhitzten Brennstoff zersetzt 
winl, wodurch V{ asserstoff und Kohlenoxyd 
entstehen, die iiber dem Brennstoff empor
steigen. 

Wenn der Dampf zum Brennstoff ein
gelassen wird, werden frische Aufschiittungen 
von bituminiiser Kohle auf die Oberflache des 

Fig. 113. 

heissen Brennstofi'es gebracht, wodurch ein reichhaltiges Kohlenwasserstoffgas 
iiberdestillirt. 

'Vasserstofi' llnd Kohlenoxyd, von unten aus dem heissen Brennstoff
lager aufsteigend, tragen wesentlich dazu hei, bedeutende Gasmengen aus 
den frisch zugeschiitteten Kohlen zu gewinnen und dieselben in die Ver
dichtungskammer zu leiten. Die Retorten im oberen Teil des Generators 
sind jetzt geniigend erhitzt, um Gas aus Oel (Petroleum) zu erzeugen. Nach der 
Zufiihrung von Dampf zum Brennstoff win] ein Teil des resultirenden Gases 
aus dem Gasgenerator getrieben und zusammen mit einem gering en Strom 
Oel (aus besonderen Riihren) in die Seitenretorten geleitet. Aus diesen 
werden die gemischten Dampfe und Gase durch die Oentralretorte in die 
Verdichtungskammer gefiihrt. Die Hauptmasse von Gas, welche von dem 
zersetzten Dampf und der frisch aufgeschiitteten Kohle erzeugt wurde, ist 
ebenfalls aus dem Gasgenerator in die Verdichtungskammer eingetreten. 

In dieser Verdichtungskammer haben sich die Gase von den ve\'
schiedenen Quellen verbunden und in der Form eines homogenen Gases 
vereinigt, welches nunmehr durch die Hauptriihren in die Reinigungs- bezw. 
Aufbewahrungsraume geleitet wird. (D. P. 30507.) 

WILLIAM SEDDON SUTHERLAND in Birmingham hat folgendes Verfahren 
zur Erzeugung und Reinigung von Brenngasen angegeben. (D. P. 
31020.) NachdemBrennmaterial in den Generator G und Gaserzeuger A, Fig. 114, 
eingebracht worden ist, wird dasjenige in G entziindet, wobei sich Kohlen
oxyd bildet, das dann durch die R6hren r nach der Verbrennungsstelle b 
gelangt, urn hier mit der Luft, welche aus der zwischen c und d befindlichen 
Kammer eintritt, zusammenzukommen. Hiel' findet die Verbrennung statt, 
uncl die heissen Ve\'brennungsproducte streichen durch die Riihren 9 nach 
del' zwischen clen Platten 11 und i gelegenen Kammer, urn dann durch den 
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Kamin k abgefiihrt zu werden. Del' die Riihren g umspiilende Dampf wird 
durch Rohr 1 in die Kammer eingefiihrt, tritt durch Canal m unter das 

Fig. 114. Brennmaterial des Er
zeugers A und ver
brennt daselbst zu 
Wassergas, worauf 
dieses durch Canal n 

A. nach den Reinigungs
apparaten oder Oefen 
geleitet wird. 

Um ein verhalt
nismassig reines Gas 
zu erhalten, werden 
dem Brennmaterial 
wassrige Liisungen 
von . Chlorverbindun
gen, wasserhaltiger 
Gyps, schwefelsaure 
Thonerde, Alaun oder 
schwefelsaure J\fag
nesia odeI' schweflig
saurer Kalk odeI' 
schwefligsaures Na
tron in Liisung zu
gesetzt, so dass das bei 
der Destillation des 

Breunmaterials sich bildende Ammoniak durch die gleichzeitig entwickelte 
Saure gebunden wird. Oder man verbrennt Pyrite oder andere schwefelhaltige 
Kijrper mit dem BrennmateriaJ, um durch die entwickelte Saure die Bin-

Fig. 115. dung des gebildeten 
Ammoniaks zu be-
wirken. 

Ein Gasofen von 
H. MULLER in Wel'
nigerode a. H. und 
FRANZ BUTH in Chem
nitz, welcher fiir die 
Erzeugung von J\fisch
gas bestimmt ist, be
steht aus einem zwei
teiligen Chamottecy
linder, des sen durch 
seine Doppelwandun
gen ge bildeter Z wi-
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schenraulll tlureh verticale :3cheidewallde in zwei AlJteilungen c und d ge
trennt ist , von denen die erstere als Wassergasentwickler, die letztere 
als Oelgasentwickler client, wahrend im Innenraum T des Cylinders, der 
clurch Schieber F unci B mit dem Reservoir Y bezw. clem Abfallraum U .. -
communicirt, Kohlengas erzeugt wird. Beim Eintritt der beiden erstgenaunten 
Gasarten in den Haum T clurch besondere Schlitze bilclet sich hier ein Misch
gas, welches mittelst Exhaustors durch H abgesogen wird. (D. P. 30524.) 

Die Herstellung 'von Wassergas ist besonders von JERZMANoWSKI in 
New-York vervollkommnet worden. Das Verfahren beruht auf der Zersetzung 
von Wasserdampf und Kohlenwasserstoffen in Beriihrung mit heissem Aetzkalk. 
Der im D. P. 27 J 45 beschriebene Apparat zur Ausfiihrug cles Verfahrens ist 
ill Fig. 116 dargestellt. 

Fig. 116. 

A ist ein Generator zur Erzeugung von Heizgas, welches durch Rohr K 
ill den mit ungeliisehtem Kalk gefiilIten "Kalkofen" B eintritt, wahrend 
dnreh Rohr J comprimirte Luft einstromt, urn die Verbrennung des Heiz
gases daselbst zu Ilnterhalten. Die Verbrennungsproducte entweichen durch 
Rohr T. Naehdem der Kalk geniigend erhitzt ist, wird die Verbindllng des 
Ofehs B mit dem Kiihler C hergesteIlt. Mittelst eines Injectors werden nun 
Wasserdampf und fliissige Kohlenwasserstoffe eingefiihrt, welche Stoffe sich 
zersetzen und vorzugsweise Wasserstoff, Sumpfgas und Kohlensiiure bilden. 
Yom Kiihler C gehen diese Gase zum Regulirbehii.Iter oder Gasometer D. 
Von dort streicht das Gasgemisch durch die mit kaltem oder leicht erwiirmtem, 
ullgeliischtem Kalk gefiiIIten Kammer E und E' behufs Absorption der 
Kohlensaure. Dann tritt es zum Waschapparat P und hierauf zum Carburir
und Fixirapparat F, um endlich nach dem Pas siren der Vorlage 0 zum Ver
teilungsgasometer zn gelangen. 

1m D. P. 29220 hat JERZMANOWSKI folgendes Verfahren und Apparat an
gegeben, Fig. 117. Nachdem die Kammer A mit Kalk und die Kammer B mit 
Anthracit gefiillt worden ist, lasst man Luft und Naphta durch Rohr H am 
Boden der Kammer B eintreten und eveRt. eine kleine Menge Dampf. So
bald die Naphta in der Kammer B entziindet und das Ventil des Rohres 
E verschlossen, dagegen jenes des Rohres D geiiffnet ist, erhitzt die bren
nende Naphta den Anthracit in der Kammer B, unci die Verbrennungs
[lroducte gehen dill'ch die Kammer A nach abwarts und von da aus durch 
daB Rohr E in das Ausflussrohr F, dessen Ventil dann geiiffnet wirel. Nach-



206 IIeizstoffe. 

dem die Kohle und der Kalk tiichtig erhitzt worden sind, werden die Ventile 

Fig .. 117. in den R6hren G 
uncl H geschlossen, 
ebenso in den R6h
ren D und F. Nach
dem das Ventil im 
Rohr E ge6ffnet wor
den ist, werden 
Dampf und Naphta 
durch die R6hren L 
und K eingespritzt 
und bei Beriihrung 
mit dem Kalk del' 
Kammer A in Was

" __ P"'I serstoff und Kohlen-

saure verwandelt. Von 
da aus, durch das Rohr E hindurchgehend, gehen sie nach abwarts durch den 
heissen Anthracit in die Kammer B, die Kohlensaure wird dort in Kohlen
oxyd verwandeIt und das Gemenge entweicht durch das Rohr M und die 
V odage 0 in den Behalter odeI' einen anderen angemessenen Apparat. Durch 
das Rohr P kann eine weitere Menge Luft in die Kammer A eingetrieben 
werden, urn die vollstandige Verbrennung del' durch das Rohr D beim Er
hitzen des Apparates streichenden Producte zu bewirken. 

SCHOMBURG in Berlin hat folgenden Apparat zur Erz eugung von 
Wasserstoffgas angegeben (Fig. 118). Die mit Eisendrehspanen gefiillte 

Fig. 118. Retorte a ist mit dem Wasserzufiih-
rungsstutzen b, Sicherheitsventilstutzen 
c urid dem mit Diisen 0 ausgeriisteten 
Rohr d versehen. In das Rohr d ist 
das Luftzuf~hrungsrohr f mit Diisen 9 
eingefiihrt. Die Retorte a nebst Iu
halt wird durch ein Kohlenfeuer zur 
Rotglut gebracht, sodann wird Wasser 
durch b eingeleitet. Del' sich bildende 
Wasserstoff tritt durch d aus den 
Diisen 0 aus und verbrennt, dort an

geziindet mit stark heizender Flamme, deren IIeizkraft durch Zufiihrung 
del' Luft durch f 9 erh6ht wird. Hierdurch wird die Retorte uach AbsteJIung 
des Kohlenfeuers in Rotglut erhaIten und ein Ueberschuss von Wasserstoff 
zu Heizzwecken gewonnen. (D. P. 28746.) 

Feuernngsanlagen. 
PECHINEY in Salindres hat einen Of en zum Erhitzen fester Sub

stan zen ohne Beriihrung mit den Verbrennungsgas en angegeben, 
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welcher also Retorten- und ~fuffeliifen ersetzen soll (D. P. 30841). Das 
System ist intermittirend. Nachdem die Wande der Behalter dnrch Fener-
gase stark erhitzt worden Fig. 119. 
sind, werden die zu er
hitzenden Stoffe in die
selben eingefiihrt. In die 
abwechselnd durch die 
Regenerativiifen R und 
R' direct geheizten Re
torten A' A' . . . werden 
die zu erhitzenden festen 
Substanzen, naehdem die 
Heizgase abgestellt und 
die Retorten gegen den 
Schornstein abgeschlossen sind, durch die Oeffnungen B B eingefiillt. Durch 
den einen oder den anderen der Regenerativiifen wird dann Luft, Wasser
dampf u. s. w. eingefiihrt, wah rend die gasfiirmigen Zersetzungsproducte je 
nachdem, wo Luft oder Wasserdampf eingefiihrt wurde, bei Moder M' ent
weiehen. 

Der Ofen soli hauptsachlich zur Zersetzung der Chloride des Mangans, 
des Magnesiums u. dgl. in Oxyde und freies ChI or unter Einwirkung der 
Luft bei Rotglut dienen. Allein der Of en soli auch andere Anwendungen 
gestatten, z. B. zur Calcination von Natriumbicarbonat, sogar zur Coks
fabrikation u. s. w. 

Die DEUTSCHE GOLD- UND SILBERSCHNEIDEANSTALT, VORM. ROESSLER in 
Frankfurt a. M. hat einen Of en zur Erzielung hoher T emperaturen 
fiir Laboratoriumszwecke patentirt (D. P. 30208). Die Verbrennungs-
1uft wird in Canalen vorgewarmt. Die Verbrennung des Gases findet inner
halb eines den Tiegel fast ganz umgebenden Mantels statt. Die Verbren
nungsgase durchziehen einen Vorwarmapparat und treten in einen klein en 
Schornstein, in welch em der Fig. 120. 
niitige Zug durch die Flamme 
eines Bunsenbrenners erzeugt 
wird. 

Eine Feuerung fiir 
Flammiifen von WILLIAM 
LYON Mc. NAIR in Golden, 
Amerika (D. P. 29152), besteht 
in der Verbindung einer Anzahl 
geneigt angeordneter ~fuffeln A 
mit der mit Luftiiffnungen 
versehenen schiefen Ebene B 
und dem Roste 0, wodurch 
bewirkt wird, samtliche fliich-
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tig'en Bestandteile des :Feuerung'smaterials in den ffluffeln A abzu
destilliren. 

Fiir die Verwendung f1iissiger Brennmaterialien sind folgende 
neue Constructionen zu erwahnen. 

Bei del' Feuerungsanlage von JASPER HENRY SELWYN in Gloucester, 
Middlesex, ist die aus feuerfestem ~Iaterial bestehende Brennkamrner a (Fig. 121) 

Fig. 121. aus drei Teilen aI, a.. und a3 zusarnmen
gesetzt. Die Stossflachen diesel' einzel
nen Teile sind abwechselnd mit Nllten 
und V orspriingen versehen, wobei die 
Zusarnmenfiigung dieser Teile ohne An
wendung von ~fiirtel durch pulverfiir
miges, trockenes Chamottemehl abge
dichtet wird, urn bei stetigem luftdich
tern Abschluss Ausdehnung und Zu
sammenziehung del' Kammerconstruc
tionsteile zu gestatten, e ist del' Injec
tor, der mittelst Dampfes das irn Rohr 9 

zustriirnende Oel gegen die aus Graphit hergestellte Platte h wit'ft. 

In der Hinterwand der Brennkammer a ist eine Oeffnung as ange
bracht, wiihrend sich in del' oberen Decke eine Reihe von Liichern a6 be
linden, durch welche die Verbrennungsproducte in das Flammenrohr oder 
eine andere zu beheizende Flache entweichen. 0 ist ein Reservoir fiir den 
fliissigen Kohlenwasserstoff, das nach der bekannten Art einer Spriihfontaine 
arbeitet, wodurch in del' Brennkammer a permanent eine odeI' mehrere 
l<'lammen auch selbst dann noch unterhalten werden, wenn die Zufiihi'ung 
des Oeles nach dem Injector zeitweise unterbrochen wird. (D. P. 30569.) 

Nach dem D. P. 28017 VOll ORLAND D, ORVIS in Chicago besteht die 
Retorte S aus einern langlichen Gefliss aus Eisen, feuerfestem Thon odeI' 

Fig. 122. sonst passendem )Iaterial, das an 

seinen Enden geschlossen ist und 
~ich nach unten verjiingt und un
terhalb des Einlassrohres ange
bracht ist, so class ein Gefass ent
steht, worin die fliissigen Kohlen
wasserstoffteile aufgefangen wer
den, wenn Dampf und Luft sie 
nach dem Feuerraum zu mitreissen. 
An del' inneren oberen Seite hat 

die Retorte einen langlichen Schlitz oder eine Oeffnung K, uurch welche 
der zusammengesetzte Stral austritt. 

JULIUS LEEDS in Washington, V. S. A., hat ein Verfahren und Apparat 
zur Verbrenung von mit staubfiirmigem Brennmaterial ver
mischten Kohlenwasserstoffen angegeben (D. P. 29546). Die Kohlen-
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wasserstoffe werden, mit pulver- oder staubfiirmigem Brennmaterial gemischt, 
in eineFeuerung iibergefiihrt und gleichzeitig zerstreut oder entziindet, so 
dass die Verbrennung im schwe- Fig. 123. 

benden Zustande des ~Iaterials 

stattnndet. Zur Ausfiihrung 
llieses Verfahrens dient ein 
Apparat, bei welch em die ~Ii- ~iiiiii~;~;a~~"", 
sehung des Materials in der mit 
dem Windrohre i versehenen 
Leitung e voIIzogen, dann mit
telst.der Windrohre b aufge
fangen und mittelst des aus der 
I,eitung 9 striimenden Gases 
verbrannt wird (Fig. 123). 

Nach dem D. P. 30508 
findet die Vermischung fester 
staubfiirmiger oder pulverfiir
miger Substanzen mit Kohl en
wasserstoffen beim Austritt aus den Leitungen statt, welche Mischung dann 
durch Geblaseluft verbrannt wird. Fig. 124. 

Ein von BRUNO Freiherr VON 
STEINACKER in Lauban angegebener 
v e rste II bare r T rep p enr 0 s t ist 
folgendermaassen beschaffen. Die 
Wangen a, welche sich mittelst der 
Spindelp, des Lagers lund des Hand
rades p' versteIIen lassen, sind auf die 
Hohlwelle e pendelartig aufgehangt. In 
Combination mit den beweglichen 
Wangen a findet sich eine Anzahl 
VOll Rostplatten b mit seitIichen Ab
schragungen und seitlich keilfiirmig 
angeordneten Rippen b', so dass 
beim VersteIIen des Rostes durch 
Umlegen der Rostplatten dennoch eine horizontale Lage der letzteren erreicht 
wird. Mittelst des Rohrsystems e t und Fig. 125. 

t' kann dem Rost Dampf, Luft oder 
Gas zugefiihrt werden. (D. P. 30684.) 

E. KLOTZ und J. HUBER in Stutt
gart haben einen fahrbaren Rost 
mit Rostkammer construirt, damit 
bei Pfannen und anderen Kochgefassen 
die Erhitzung unterbrochen werden 
kann. Der Rost wird mittelst des 

Biedermann, Jahrb. VII. 14 
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Wag ens W in die mit seperatem Abzug fiir die Verbrennungsgase versehenen 
Rostkammer R gefiihrt, wo das Feuer bis zur Wiederbenutzung desselben 
erhalten bleibt. (D. P. 28144.) 

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

Waarengattung 

an Petroleum, roh und ge-
gereinigt ........ . 

» Petroleum undPetroleum
destillaten . 

» Steinkohlen. 
Cok, .... 

" Braunkohlen 

Einfuhr 
vom 

1. Januar 
bis Eude 
December 

1884. 

4625448 

vom 1. Juli 
1884 

bis Ende 
Juni 1885. 

1840582t) 
2296777123514072 

1231904 1411938 
3466322334975818 

XXIII. Zucker. 

I. Allgemeines. 

Ausfuhr 
vom 

1. Janua .. 
bis Ende 
December 

1884. 

3132 

vom 1. Juli 
1884 

bis Ende 
Juni 1885. 

*) 

- 491t) 
88168498189750159 

67041231 6592228 
5934771 418668 

Die Lage der Zuckerindustrie war auch in dies em Berichtsjahre keine 
erfreuliche. Die allenthalben herrschende U eberproduction hatte einen vor
ubergehend geradezu unerhorten Preisriickgang des Zuckers zur Folge. Mit 
Unrecht hat man fUr die deutsche Ueberproduction unser lange Zeit so be
wahrtes Rubensteuergesetz verantwortlich machen wollen. Wenn auch die 
nach diesem Gesetze gewahrten Exportbonificationen dank del' im Laufe der 
Jahre erfolgten bedeutenden Erhiihung des Rendements teilweise zu wirk
lichen Export pram i e n wurden, so betrug diese Pramie bis zur Campagne 
1882/83 doch nur etwa 55 ~ pro Centner Zucker und erreichte erst in den 
beiden letzten 'Campagnen die Hohe von 1'40 Jt, wahrend zu gleicher Zeit 
bei der Fabrikation eines Centners (bei einem durchschnittlichen l\Iarktpreise 
von etwas uber 30 .a) ein Gewinn von ca. 6 .It erzielt wurde. Es war 
also ohne aIle Frage hauptsachlich letzterer Gewinn, welcher die Griindung 
so vieler schlecht fundirter Fabriken veranlasste, zumal auch die in allen 
ihren anderen Zweigen nur noch wenig rentable Landwirtschaft mit erklar
lichem Enthusiasmus sich auf die Riibenproduction warf. 

Freilich ist jetzt in Folge der Zuckerkrisis, welche naturgemas auch 
die Riibenpreise sehr herabdruckte, eine bedeutende Einschrankung der 
Riibenproduction eingetreten. Zu bedauern ist es, dass die deutschen Zucker-

*) Vor 1885 einschl. der sch,weren Steinkohlenteerole. 
t) Diese Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis Ende Juni 1885. 
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fabrikanten gegenuber del' projectirten, einstweilen im Hinblick auf die 
gegenwartige kritische Lage der Industrie verschobenen Rubensteuerreform 
ebenso wie gegenuber der angeregten Besteuerung der Melasse sich so 
ausserordentlich versehiedenen Ansiehten und Parteiungen hingeben. 

Von allgemeinem Interesse war der SCHEIBLER' s eh e ~Iono stron ti um
saccharat-Process. Das Schiedsgericht erkannte den Protest der Dessauer 
Raffinerie gegen das SCHEIBLER'sche Patent No. 22000 *) als berechtigt an, 
wahrend nach der Auffassung des Kammergerichts in Berlin das Schieds
gericht in dieser Frage nicht competent war. (Vgl. Chem. Ztg. 9, 561 
und 760.) 

2. Rubenbau und Rubenernte. 
Ueber Rubensamenzucht. (D. Zuckerind. 1884, 1366.) DIPPE, 

Quedlinburg, wahlt die Ruben auf Grund del' Polarisation aus. 1m erst en 
,Jahre werden die Ruben in der Weise wie Fabrikruben angebaut und im 
Herbst sueht man die besten Exemplare zu l\lutterruben aus. Diese werden 
in Graften in nur einer Schieht mit den Kiipfen naeh oben nebeneinander 
gesetzt, dann mit ca. 3 Fuss Erde beworfen. 1m darauf folgenden Fruh
jahre werden von diesen l\futterruben die nach der Polarisation zucker
reichsten Exemplare als Eliteruben ausgepflanzt. 1m dritten Jahre werden 
aus dieser im zweiten Jahre geernteten Elitesaat grosse Ruben zur ferneren 
Auswahl und klein ere Saatruben gezogen. Aus diesen Saatruben wird im 
vierten Jahre der "Elitesamen" geerntet. 

Gross- und kleinknauliger Ruben-samen und dessen 
() u Hur w e r t. M.IIoLLRUNG'S (KNAUER'sche pflanzenphysiol. Versuchsstation 
Griibers) angestellte Versuehe ergeben, dass - wie dies schon von :MAREK 
und .MARCKER **) betont wurde - die Keimungsenergie kleinknauliger Riiben
samen keineswegs hinter der grossknauliger zuriicksteht. (D. Zuekerind. 
1884, 1053.) 

Ueber Culturversuche mit Zuckerriiben berichtet HELLRIEGEL. 
(Ztschr. Zucker-Incl. 35, 451.) 

Die Bildung des Rohrzuckers in der Riibe erfolgt naeh GIRARD 
unter dem Einflusse des Sonnenliehtes in den Randern der Bliltter. Nachts 
wandert der gebildete Zucker durch die Blattstiele in die Wurzeln. (J. fabr. 
sucre 25, 48). 

3. Reinigung der Ruben. 
Eine einfache Vorrichtung bei Rubenschwemmen zum Aufsaugen 

von Stroh, Riibenkraut, Holz etc. beschreibt SIEBECK (D. Zuckerind.1884, 1260). 
Was e h mas chi n e fur Ruben und Kartoffeln mit verstellbaren Riihr

armen. (D. P. 28277 P. F. D'HENNEZEL in Liez, Aisne.) Die Ruben etc. 
werden durch einen seitlichen Trichter T (Fig. 126) in den Waschtrog ein
gefuhrt. Dieser ist nach dem Einwurfsende geneigt und steht hier durch 

.) Techn.-chem. J ahrb. 1884, S. 257. 
**) Tech-chern. Jahlb. 1883, S. 160. 

14 * 
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Rohr 0 mit einem Schiipfrade E in Verbindung. Das Waschwasser wird 
an dem anderen Ende eingefiihrt, es stromt den Riiben entgegen und lliesst 
durch 0 in die Grube, wo es mitsamt den Riibenabfallen durch das 
Schiipfrad hochgehoben wird. Die Riihrarme R haben Uuifen b (Fig. 127) mit 
Sperradzahnen a, die beim Aufschieben auf die Achse A ineinandergreifen 
tmd durch Druck von beiden Enden der Achse aus in ihrer Stellung er
halten werden. Die Riihrarme sind mit gerippten, gestreiften oder einge
schnittenen Blechen beschlagen. 

Fig. 126. Fig. 127. 

Die fahrbare Trommelwaschmaschine von THIESSEN (D. P. 30044) ent
halt auf dem Boden des Waschkastens ein dachfiirmig zugespitztes Wasser
r~servoir, aus dem das Wasser im Waschkasten mittelst einer Handpumpe 
erganzt wird, ohne das gebrauchte abzulassen. Die abgewaschene Erde sam
melt sich zu beiden Seiten des Reservoirs an und stort, da sie sich hier 
rasch absetzt, den Waschprocess nicht weiter. 

Aushebevorrichtung fiir den Waschcylinder an Wurzelwaschma
·sehinen. (D. P. 28513. LEHNHARTZ.) 

Schlammentleererfiir Kartoifel- und Riiben-Waschmaschinen. (D. P. 
28401. F. W. HERING & Co.) 

Riibenputzmaschine mit Biirstentrommeln. (D. P. 28990. F. 
W. WALLNER in Ehrenfeld.) Die Riiben durchlaufen einen ringfiirmigen 
Raum zwischen zwei in einander liegenden Biirstentrommeln, von welchen 
entweder nur eine, oder beide rotiren, indem sie dabei von Langsblechen 
gefiihrt werden, deren Zahne zugleich die Biirsten rein halten. 

Apparate zur Entfernung des den Riiben vom Waschen anhaftenden 
Wassers. (D. P. 29148. SIERIG in Tiegenhof bei ~Iarienburg). 

Apparat zum oberfHichlichen Abtrocknen der Zuckerriiben nach dem 
Verlassen der Waschmaschine. (D. P. 28661. BOKELBERG in Hannover uml 
F. GARVENS in Badenstedt.) 

Auf der Versammlung des Halberstiidter Vereins fiir Riibenzucker
fabrikanien sprach man sich dahin aus, dass der kurze Aufenthalt in der 
Schwemme keinen wesentlichen Eillfluss auf den Wassergehalt der Riibe aus
ube, dass die Rube dagegen in der Wasche 0'5-0'6 Proc. Wassel' aufnehme. 
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Dieses ergiebt bei einer Riibenverarbeitung von 600000 Ctr. durchschnitt
lich iiber 3COO .B Riibensteuer, welche fiir Wasser gezahlt werden. 

4. Saftgewinnung. 

Die Herstellung der Riibenschnitzel. RASMUS hebt die Vor
ziige der Centrifugal-Schnitzelmaschinen*) (D. Zuckerind.1885, 626) 
hervor. Der Kraftaufwand sei ein geringerer, als bei anderen Schnitzel
maschinen. Die Schnitte werden Hinger und schiiner, da die Riibe sich bei 
derselben immer schnittrecht, d. h. lang legen muss. 

Neuerungen an Riibenschnitzelmaschinen. (D. P. 27752. J. 
F.LEHNARTZ in Dellbriick bei Kiiln.) Die auf der Peripherie des urn eine 
verticale Axe rotirenden Konus oder Cylinders angebrachten ~fesserkasten 

werden zwischen je zwei Saulen von oben eingeschoben und sitzen ohne 
jede weitere Befestigung im Cylinder fest. Die Saulen haben ihrer Lange 
nach an den Seiten dreikantige Leisten, welche in entsprechende Nuten der 
Messerkasten pass en. Der Riibeneinfall ist nicht wie bisher serrkrecht iiber 
der Maschine angebracht, sondern schrag nnd tangential gegen den Cylin
der. Er ist entweder rostfiirmig oder aus gelochtem Eisenblech, so dass die 
den Riiben noch etwa anhaftenden Steinchen anf dem Wege zur Schneidma-
schine noeh ausfallen. . 

Bei der Koliner Riibensehneidmaschine (D. P. 29356) von ~fA
CHOWSKY in Prag ist die Messertrommel mit ihrer horizQntal rotirenden Achse 
durch eine von einem der Rander der Trommel ausgehende Scheibe verbun
den und erhalt die Riiben von der Aussenseite der Trommel d~rch einen 
uber ihr' liegenden Fiilltrichter zugefiihrt. Die fertigen Schnitzel werden 
durch eine in den unteren Teil des Cylinders seitlich hineinragende Rinne 
aufgefangen und abgefiihrt. Die ~fesserkasten werden in die Trommeln von 
der Seite her eingesetzt. Eine cylindrische verstellbare Biirste dient zum 
Reinigen der Messer von Holzfasern u. dgl. 

Die Diffusion. Einen Diffusions-Controlapparat liessen sich 
FISCHER & STIEHD in Essen patentiren (D. P. 30917 vom 12. August 1884). 

Diffusionsbatterie fiir directen Saftabtrieb ohne Uebersteiger mit 
Saftverteilern an den Deckeln. (D. P. 28282.**) FRANZ POKOR:"lY in Olmiitz). 
])ie einselnen Diffuseure werden zum Abziehen des concentrirtesten Saftes 
nicht wie bisher zuerst von unten mit Saft gefiilIt, worauf der Dicksaft durch 
Oberdruck nach den Saturateuren getrieben wird, sondern der Saft bewegt 
sich stets in derselben Richtung nach vorwarts. Die Diffuseure stehen auch 
nicht durch Uebersteiger, sondern direct mit einander in Verbindung. 

Die Saftverteiler bestehen aus Staben, welche radial oder parallel auf 
zwei, drei oder mehreren ringfiirmigen, am Deckel angeordneten Flacheisen 
oder sonstigen Unterlagen befestigt sind, und sind in einiger Entfernung 

') Techn.-chern. Jahrb. n, S. 234 n. 235; 6, S. 230. 
") Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 231. 
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vom Deckel oder Siebe angebracht. Sie haben den Zweck, zwischen den 
Schnittlingen UIid dem Deckel oder Siebe einen freien Raum zu lassen, in 
welchem der einfliessende Saft sich ungehindert nach allen Richtungen ver
teilen kann. 

Fig. 128. Del' Diffuseur von FRAN90IS 
in Warschau (D. P. 30683) besteht 
aus einem feststehenden Kopf oder 
Deckelteile, welcher mit den iib-
lichen Rohrleitungen der Diffusions
batterien in Verbindung steht, einem 
mittleren griissten Teile, dem 
Schnitzelbehalter, welcher um Schar
niere in der Wandung zur Seite 
gedreht und durch Oeffneu eines 

j;~Iiiii~;!;a:;;;;:~~~.~m Klappdeckels selbstthatig entleert 
werden kann, und einem beweg
lichen Boden, durch dessen An
pressung die drei Teile wahrend 
der Diffusion auf einander gedich
tet gehalten werden. Letzteres ge
schieht durch hydraulischen Druck. 
Der Boden d 1 bewegt sich zu dem 
Zweckewie derKolben einer hydrau
lischen Presse, mit einem }<'Iantsch 
versehen in dem Unterteil e, wel

cher das Druckwasser aufnimmt. Das Abfiihrungsrohr H des Bodens, sowie die 
Enden f einer in ihm liegenden Dampfschlange 9 zum Erwarmen des Saftes, 
bewegen sich in Stopfbiichsen des Unterteils und der anschliessenden Rohr
leitungen. 
Fig. 129. An einem der beiden Scharniere, weIche sich um eine der den 

Deckel mit dem Unterteile verbindenden beiden Saulen drehen, 
befindet sich ein Stift mit einer GIeitroIle, welcher in eine 
schraubenfiirmige Fiihrungsnut in der Saule eingreift (Fig. 129). 
Senkt man nun vor der Entleerung den Boden durch Ablassen des 
Druckwassers, so dreht er sich in Foige dieser Einrichtung gleich
zeitig zur Seite und umgekehrt. Der Klappboden c des Schnitzel
behalters lagert unsymmetrisch auf einer Welle Ie und einem Riegel 
m als driUen Stiitzpunkt. 

Dieser Riegel wird durch einen Hebel n mit Feder gehalten und am 
Ende der Seitwartsbewegung des Behalters durch Anstossen an einen Nocken 
ausgeliist, worauf der Deckel herunterklappt und die Schnitzel herausfallen. 

Um sehr fein geschnittene Riiben vollstandig und ohne Verstopfung 
bei rascher Circulation der Fliissigkeit auslaugen zu kiinnen, werden nach 
)IAYER in Petiih;iz (D. P. 30918) auf dem Bodensiebe der Diffuseure verticale 
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Doppelsiebe (Schlitzensiebe) von der Form hohler Platten oder Stabe auf
gestellt, welche aus gelochtem Blech oder Drahtgeflecht hergestellt sind. 
Der Saft kann sichdann frei durch den Hohlraum der Siebe und ihre Locher 
seitwiirts zwischen die Rubenschnitte ergiessen.~ 

Nach dem D. P. 30345 der SocnhE AN. DES ANCIENS ETABLISSEMENTS 
CAlL in Paris werden die Ruben oder das Zuckerrohr in Form von Schnitzeln 
oder Reibsel in V erdrangungs-Filterpressen, wie sie zum Auswaschen des 
S<lheideschlammes dienen, unter massigem Drucke ausgelaugt. Die Filter
pressen konnen wie eine Diffusionsbatterie verbunden und bei Anwendung 
von Schnitzeln mit Calorisatoren zum Warmhalten des Saftes versehen werden. 

Die Extraction erfolgt dann systematisch wie beim ublichen Diffusions
verfahren. 

Diffusionsruckstande.*) Die bekannten Darren zum Trocknen 
von Diffusionsruckstanden arbeiten nach HAGEN meist nicht iikonomisch. Die 
Schichthiihe des Materials, die man beim Beginn des Darrens auf die Darr
flache bringen kann, ist begrenzt, da von ihr die Durchlassigkeit fUr die 
Luft abhangt. Eine gute Ausnutzung der Trockenluft findet nur im An
fange des Darrens statt, spater sattigt sich die Trockenluft nicht mehr vollig 
mit Feuchtigkeit. (D. Zucker-Ind. 1885,324.) HAGEN hat ein anderes Ver
fahren zum Darren der Diffusionsruckstande angegeben. (D. P. 
29327.) Dasselbe besteht darin, dass man die Schnitzel je nach ihrem 
wiihrend des Trocknens sich andernden Feuchtigkeitsgehalt verschieden 
hochschichtet, damit die Luft beim Hindurchstreichen stets denselben Wider
stand findet und stets gleichmassig ausgenutzt mit demselben Feuchtigkeits
gesalte die Darre verHisst. Die DarrfHiche ist zu diesem Zwecke in Ab
teilungen von nach und nach kleiner werdenden Flacheninhalt getetlt, der
art, dass die griisste Abteilung das feuchte, die kleinste das in der 'l'rock
nung am weitesten vorgeschrittene 'l'rockengut aufnimmt. 

Nach MAERCKER (D. P. 29640) werden die Diffusionsruckstande mit 
0'2-0'5 Proc. Kalk versetzt, wodurch die in ihnen enthaltenen schleimigen 
Colloidsubstanzen, welche Wasser von sogenanntem Quellungswasser ent
halten und sich daher nicbt vollstandig auspressen lassen, in der Weise 
verandert werden, dass die Schnitzel eine harte holzartige Beschaffenheit 
annehmen une dann trockener gepresst werden. 

Der Wert des Verfahrens wird angezweifelt (D. Zucker-Ind. 1885, 715). 
Continuirlich wirkende Zahntrommelschnitzelpresse mitfedern

dem Gegendruck. (D. P. 27355. PATRZEK und REHFELD in Warschau). 
Nach dem D. P. 27601 von REMY in Beuchlitz werden die ausgelaugten 

Riibeuschnitzel zwischen einer endlosen, sich uber polygonale Trommeln b 
continuirlich fortbewegenden Rinne a und einer ebenfalls endlosen, sich in 
demselben Sinne iiber Walzen 0 i fortbewegenden mit Rippen oder Mitneh
mern m versehenen Kette k ausgepresst. Die Rinne ist aus einzelnen YOrn 

") Techn.·chem. J ahrb. 6, S. 232. 
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Fig. 130. 
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und hint en offen en Kiisten hergestellt, deren 
Boden durchliichert ist, und welche durch 
Scharniere mit einanier verbunden sind. 
Zah~e odel' Rippen f, welche die Stelle der 
Vorder- und Hinterwand bei diesen Kasten 
vertreten, dienen zur Mitnahme des Press-

~~~P"'~~ ... "'" gutes. Die Unterseite del' Kasten tragt 

Fig. 131. 

zahlreiche Zahne, so dass· sie eine endlose 
Zahnstange bildet und wird durch Zahn
kranze d continuirlich fortbewegt. Sowol 
die Kastenreihe der Rinne, als aueh die 
Kette werden durch eine griissere Anzahl 

Druckwalzen von sehr verschie
dener Grosse. z; B. ie, welche 
den Gegendruck des Materiales 
aufnehmen, unterstiitzt. 

WILHELM RICKES in An
clam (D. P. 31027) lasst die 
Sc.hnitzel vor dem Eintritt in 

den eigentlichen Trockenapparat beim Passiren eines Siebes durch einen 
mittelst eines Ventilators zugefiihrten heissen Luftstrom ausserlich etwas 
trocknen, so dass sie die Fahigkeit zum Zusammenballen verlieren. Der 
Einfalltrichter fiir den Trockenapparat mit Drahthorden ohne Ende sitzt 
auf einem Kasten, welcher sowol oben, als auch unten durch Schieber ge
schlossen ist, welche sich abwechselnd iiffnen und schliessen, so dass b.ei 
def dadurch bewirkten Zufiihrung der Schnitzel der Trockenapparat stets 
vollkommen geschlossen bleibt. Die Schieber werden durch Kurbelgetriebe 
an Wellen mit ineinander eingreifenden Zahnradern bewegt. 

Einen andern Trockenapparat beschreibt RICKES im D. P. 31074. 
Die zweckmassigste Aufbewahrung der Riibenschnitzel. 

LIEBSCHER in Jena. (D. Zackerind. 1884, 1181.) 

5. Messapparate fur Rubensaft. 
Der selbstthatige, sich controlirende und continuirlich wirkende ~Iess

apparat von F. HULWA (D. P. 27666) besteht einerseits aus zwei auf den 

Fig. 132. Ablauf normirten Gefassen B B' zur 
Aufnahme von Zuckersaften oder 
anderen }i'liissigkeiten, in Verbin
dung mit zwei Heberrohren und 
zwei mit Quecksilber gefiillten Baro
meterrohren, andererseits aus einem 
Verteilungsapparate A in Gestalt 
eines Dampfcylinders, dessen ent
lasteter Dampfschieber mittelst 
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zw~Her durch elektrischen Contact und Stromung in 'L'hatigkeit gesetzter 
Elektromagnete bezw. Solenoide G G' umgesteuert wird, in Verbindung 
mit je einem die Controle bewirkenden Zahl- und Lautewerk Z Z' und 
y Y'. Der Messapparat ist mit Vorrichtungen fur Ermittelung des spe
.cifischen Gewichtes, der 'L'emperatur und fur die Probenahme zum Zweck 
'Weiterer Untersuchungen versehen. 

Die 'L'hatigkeit des Apparates ist folgende: Sobald eins der Gefasse, 
~.B. B, gefullt ist, so hat das Quecksilber im Barometer eine gewisse Rohe 
~rreicht und schliesst dann einen elektrischen Strom, welcher die Umsteue
rung in der Weise bewirkt, dass das Gefass B sich entleert, wahrend das 
Gefass B' sich fullt. 

Nach dem D. P. 28006 ist im Innern jedes ~Iessgefasses ein mecha
nisches Riihrwerk R ange
l:lriloCht. An jedem Messgefass 
ist ein Araometerstandrohr P 
angebracht, welches durch 
Rohr Q und durch den mit
telst· Ventilklappen ver
schlossenen Stutz en S mit 
dem Innern des Messgefasses 
direct verbunden ist. 1m In
;nern von P befindet sich 
eine zweiteilige Araometer
spindel U, welche durch einen 
vom oberen Ende von P be

findlichen Lemniscoidenlenker 
in einer Verticalen gefuhrt 
wird. Diese Geradfuhrung 
ist mit einem Storchschnabel 

Fig. 133. 

o verbunden, welcher die Bewegungen der Araometerspindel U auf einen 
Schreibstift iibertragt. Diesel' wird bei jeder Entleerung des Messgefasses 
durch ein Uhrwerk gegen die 'L'rommel a; gedruckt, Fig. 134. 

auf welcher so die Araometergrade del' gemessenen 
Fullungen notirt werden. Ein Maximum- und Mini
mumthermometer befimlet sich auf dem Verbindungs
rohr Q. Eine Vorrichtung zur Probeentnahme del' 
vorher gemessenen Flussigkeit besteht aus dem Ventil 
o (Fig. 134) mit festem Kegel k und elastischem 
Ventilsitz v, so dass del' aus Gummi- und Stahl
scheibe zusammengesetzte Ventilsitz das Ventil so 
lange geschlossen halt, als kein ausserer Druck auf 
denselben von unten nach oben ausgeubt wird. 1! 
Driickt . man abel' mittelst des Randrades und 
Schraubenspindel den zur Aufnahme der Probe normirten Kolben p gegell 
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den VentiIsitz, so hebt sich derselbe. Somit istdas Venti! geoffnet, und es 
kann sich der Kolben mit ablaufender Fhissigkeit fullen. 

Beim Messapparat von FISCHER & STIEHL in Essen besteht def 
Volummesser aus einer kupfernen, den Gasuhren ahnlichen Trommel. ~Iit

telst eines Zahlwerkes wird der durchgeflossene Saft in Cubikmetern notirt. 
Nach dem Durchfliessen einer bestimmten, aber .wilIkiihrIich abzuandernden 
Saftmenge ertont ein Lautewerk. GIeichzeitig erfolgt die Bestimmung des 
specifischen Gewichtes des Saftes in einem Saftstandrohre mit U eberlauf. 
Die Saftsaule von constanter Rohe setzt sich mit einer Wassersaule, deren 
Rohe der Dichte des Saftes proportional ist und durch einen Schwimmer auf 
einem Papierstreifen markirt wird, das GIeichgewicht. (Ztschr.Zuck.-Ind.3o, 20.) 

6. Saftreinigung (Scheidung und Saturation). 
Das Thonerde- Verfahren von FRITSCHE und PECHNIK (D. P. 31251) 

besteht darin, dass man sog. blauen Thon (Walkererde) lufttrocken und fein 
zerteilt mit Schwefelsaure im Verbaltnis von 1: 71/2 behandelt und das 
Ganze sodann mit Wasser verdunnt. Das aus schwefelsaurer Thonerde, 
freier Kieselsaure und Schwefelsaure bestehende Reinigungsmittel mengt 
man im Betrage von 21/2-4 Proc. dell). Diffusionssafte zu. Nach Umruhren 
und Aufkochen wird (hauptsachlich zur Neutralisation der freien Schwefel
saure) 3-5 Proc. Kalk in Form von Kalkmilch zugesetzt und nach 5 Mi
nuten wahrendem Kochen bis auf 0,05 resp. 0,02 Alkalitat doppelt saturirt. 

Dieses sogenannte Thonerde-Verfahren war wahrend der letzten Cam
pagne in der bohmischen Zuckerfabrik Obora eingerichtet. Der Effect des 
Praparates ist nach RASMUS nicht nur der gebildeten schwefelsauren Thon
erde, sondern auch wol der freigewordenen Kieselsaure zuzusehreiben. Die 
reinigende Wirkung ist eine uberraschende. Die Safte zeigen keinen Ruben
geruch und nur sehr geringen Ammoniakgehalt und gehen sehr schlank durch 
die Filterpressen und die Producte, Fullmasse und erstes Product, sind von 
grosser Reinheit, hell und von kraftigem Korn. (D. Zuckerind. 1885, 626.) 

Den Schwerpunkt eines jeden Thonerde-Verfahrens bildet indessen 
nicht die Mogliehkeit befriedigender Reinigung der Zuckersafte, sondern 
billiger Regeneration des Thonerde-Praparates. 

Trockenscheidung mittelst Aetzkalks in Pulverform. (D. Zuckerind. 
1885, 956.) 

Naeh E. A. SCHOTT in Kreiensen (D. P. 29890) ubt der neutrale 
phosphorsaure Kalk, wenn er beim Koehen mit Wasser saure Reaction 
annimmt, eine bleichende Wirkung auf organische Farbstoffe, z. B. die
jenigen des Zuckerrubensaftes und der Leinwand aus. Man erhitzt die 
Flussigkeit mit soviel von dem Praparat, dass man einen dunnen Brei 
erhiiIt und neutralisirt, falls die Entfarbung noeh nicht genugt, denselben 
nach dem Erhitzen mit Kalk und wiederholt das Erhitzen in dieser Weise 
ofter. Bei Zuekersaften muss man zur vollstandigen Entfarbung noeh ver
kohItes Torfpulver hinzufiigen. 



.zucker. 219 

Reinigung des Rubensaftes innerhalb der Zellen. Dies.e 
etwas merkwurdig klingende Neuerung beruht darauf, dass man die Ruben
schnitte schon vor der Diffusion in ein Klarbad bringt, welches 1/100-1/500 

Kalk, die Chlorure oder Sulfate von Zink, Magnesium, Aluminium, Calcium
sulfit, Essigsaure, Oxalsaure etc. enthalt, und alsdann zur Coagulirung der 
Proteinstoffe auf 90 0 erhitzt. (Neue Ztschr. f. Zuckerind. 14, 250.) 

Anwendung von calcinirtem Torf zur Reinigung von Zuckersaften. 
(Belg. P. 68018 vom 27. Februar 1885. H. PREVOST, Hamm.) 

Behandlung von Zuckersaften durch combinirte Wirkung von Phosphor
saure und Schwefelsaure. (Franz. P. 166058 von PACKARD, 22. Dec. 1884.) 

Zur Reinigung von saturirtem Dunnsaft empfehlen BOHLIG 
und DITTENBERGER in Eisenach ein Gemenge von HoIzkohle und Magnesia
hydrat, wie man es durch Gluhen von Holzraspelspanen mit Magnesia unter 
viiIIigem Abschluss der Luft und Anfeuchten der Masse zur Ueberfuhrung 
des Magnesiumoxydes in das Hydroxyd erhalt. Die ~fagnesia bringt in 
Folge der Absorption von Kohlensaure im Dunnsafte etwa vorhandenen, als 
Bicarbonat geliisten Kalk als Carbonat krystallinisch auf dem Filtrirmaterial 
zur Abscheidung, wahrend ein Teil derselben als Carbonat in Liisung gehen 
und dem Safte die alkalische Reaction erhalten solI, ohne wie der sonst die 
alkalische Reaction- hervorrufende Kalk durch Einwirkung auf schwefelsaures 
Kali das den Zucker gefahrdende Aetzkali bilden zu konnen. Die frisch 
gegliihte Holzkohle wirkt entfarbend als Ersatz der Knochenkohle. 

Ein Saturationsgefass (D. P. 29039) von GEBR. FORSTREUTER in 
Oschersleben ist ein Iiegender Cylinder, der durch Scheidewande in mehrere 
Kammern eingeteilt ist. Diese sind durch einen Spalt im unteren Teile 
fiir den Saft und eine Oeffnung im oberen Teile fur die Kohlensaure ver
bunden. Der Saft stromt der Kohlensaure entgegen und wird durch ein 
Riihrwerk fortwahrend an die Illnenwand des Saturateurs geschleudert und 
so mit der Kohlensaure in innige Beruhrullg gebracht. 

Saturateur fiir doppeJtschwefIigsauren Kalk. (D. P. 30671. 
R. FOLSCHE in Halle a. S.) Der doppeltschwefligsaure Kalk wird dem Safte 
bei einer Temperatur von nicht uber 75 Q und allmalig zugesetzt, damit stets 
nur geringe Mengen freiwerdender schwefliger Saure auf den Saft einwirken 
und in Folge dessen eine partielle Inversion des Zuckers nicht eintreten 
kann. Die Einfuhrung erfolgt durch ein selbstthatig rotirendes Trichterrohr 
mit zwei seitlich sich offnenden Ausfiussrohren am Boden des Gefasses. Die 
Heizschlangen oder Rippenheizkorper des Saturateurs sind mit jalousieartigen 
Ueberdachungen versehen, durch welche eine lebhaftere Circulation und 
innigere Durchmischung des Saftes herbeigefiihrt wird. 

Inj e cteur 11 gaz carb oniqu e. (Belg. P. 67090 vom 2. December1884. 
L. J. PmoTTE, Laeken.) 

Anwendung der Kohlensiiure statt schwefliger Saure. In 
Folge einer Anordnung der Regierung in Oppeln, dass die Knochenkohle
Abwasser in keinem FaIle in Wasserlaufe eingefiihrt werden durfen, ent-
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~ehloss sieh A. DUBKE in Reinschdorf, die reine Kohlensaure - Saturation 
ohne'Kohlen- odeI' Kiesfiltration einzufuhren. Die abgelaufene Campagne 
{1884/85) wurde wie bisher mit Dunn- und Dicksaftfiltration uber Knochen
,kohle begonnen und erst nach 14 Tagen liess man die Diinnsaftfiltration 
und einige Tage spateI' die Dicksaftfiltration ganz fallen, saturirte dagegen 
die Dunnsiifte zum dritten ~Ial mit Kohlensaure und Hess sie nach dem 
.Passiren einfacher Sackfilter direct in die Verdampfstation ein. Die Diek
safte gingen durch Filterpressen und wurden direct verkocht.' 

Die Safte kochten wahrend der ganzen Campagne gut, selbst dann, 
wenn schlechte Ruben zur Verarbeitung kamen. Das erste Product, welches 
ohne 'Knochenkohle gewonnen' war, fiel besser aus. Es hatte 0·27 Proe. 
mehr' Zucker und 0·12 Proc. weniger Asche als das erste Product, welches 
-aus uber Knochenkohle filtrirten Dicksaften resultirte. Wahrend del' ganzen 
Campagne war die Polarisation hoch und del' Aschengehalt stets sehr niedrig. 
Am zweiten Product, welches aus ohne Knochenkohle behandelten Saften 
gewonnen war, hatte man eine quantitativ gleiche Ausbeute, wie aus den 
mit Kohlen behandelten Saften. Erstes polarisirte aber hoher und hatte, 
was wol zu beach ten , einen niedrigeren Salzgehalt als das aus del' 
Koblenarbeit. 

Die Untersuchungen des mit reiner Kohlensaure und ohne Knochen
kohle hergestellten ersten Products und zweier mit schwefliger Saure und 
Kiesfiltration hergestellten ersten Producte aus gleicher Periode ergaben 
folgende Resultate: 

REINSCHDORF 

mit Kohlensaure 

Wasser 
Salze . 
Organische Stoffe 
Zucker 

Invert-Zucker 
Schweflige Saure 
Gesamt-Schwefelsaure, berechnet aus 

dem Gesamt-Schwefelgehalt . . 

1·38 
0·91 
0'91 

96·80 

100·00 
0·21 

0'01 

Schwefelzucker 
I. II. 

1·33 1'57 
1'13 1'09 
1'54 1·24 

96·00 96·10 

100'00 100·00 
0·21 0·26 
0·01 0·03 

0·07 0'12 

Hiernach ist del' Reinschdorfer Zucker trotz seiner dunkleren Farbe 
del' bess ere und zwar besonders dal1lm, weil er die wenigsten organischen 
Nichtzuckerstoffe enthiilt. Dieser Umstand sowie die beim Osmosiren del' 
Melasse erzielten Resultate lassen DUBKE die U eberzeugung aussprechen, 
dass die Arbeit mit Koblensiiure allein den Vorzug VOl' del' Schwefelarbeit 
vetdient. Wichtig ist, dass man reichlich Kohlensaure' anzuwenden in der 
Lage ist. (D. Zuckerind. 1885, 974.) 

C. K. E. wendet sieh in D. Zuckerind. 1885, 1027 gegen die Schluss
folgerungen DUBKE'S. Er giebt zu, dass in vielen Fallen die geschwefelten 
Zucker etwas mehr organischen Nichtzucker enthalten, als die ohne schwef-
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lige Saure hergestellten; auf der anderen Seite glaubt er aber nicht, dass 
samtliche Reinschdorfer Zucker das giinstige Verhaltnis von 0'91 Salze zu 
0'91 organ. Nicht-Zucker haben werden, sondem dass letzterer den Salz
gehalt in den meisten Fallen iibersteigen wird. 

Auch Director SCHIRMER (Artem) tritt in D. Zuckerind. 1885, 862 ent
schieden fiir die schweflige Saure ein und glaubt, dass die Arbeit mit der
selben die.Knochenkohle bald ganz verdrangen werde. Anomalien seien bei 
der Arbeit mit schwefliger Saure in der letzten Campagne nur beziiglich 
der Saturationsverhaltnisse eingetreten; in Artem z. B. habe man die Safte 
nach der Schwefelung auf 0'05 bis 0'06 halten miissen, was vielleicht der 
starken Stickstoffdiingung zuzuschreiben sei. Es empfehle sich, die Alkalitat 
im Diinnsaft etwas hoher zu halten und lieber den Dicksaft, wenn er zu 
hohe Alkalitat habe, mit Kohlensaure zu behandeln. Die Arbeit mit ge
mischten Gasen sei sehr gut von statten gegangen; sie biete den Vorteil 
eines porosen Kalkniederschlages, welcher die Tiicher weniger angreife. Der 
Arbeit mit Kohlensaure allein steht der Kostenpunkt entgegen, da der Kalk
verbrauch dann I-P/2 Proc. iibersteige. Von Invertzucker sei in den mit 
schwefliger Saure gearbeiteten Zuckem keine Spur constatirt worden. 

DEGENER erortert die Bedeutung der Knochenkohle fiir die Saftreinigung 
und weist auf die verschiedenen Rollen hin, die sie in den Raffinerien 
und in den Rohzuckerfabiken spiele. Die wichtigste Eigenschaft der Knochen
kohle sei ihr ausserordentliches mechanisches Filtrationsvermogen. Daneben 
komme auch ihr Absorptionsvermogen gegeniiber den schleimartigen Eiweiss
kiirpem in Betracht. 

Es sei aber keineswegti ausgeschlossen, dass die :K.J:{ochenkohle neben 
ihren giinstigen Wirkungen auch schadliche ausiibe, indem sie Gase ver
dichte oder freies Alkali auf sich niederschlage, welches energisch auf ge
wisse in den verdiinnten Zuckerlosungen enthaltene Substanzen wirke. Die 
schwefiige Saure habe ihre eigentliche Bedeutung in der Saturation. Wenn 
die Kohlensaure als Saturationsmittel bisher noch nicht ausreiche, so liege 
dies zum Teil an den mangelhaften Saturationsvorrichtungen (der Saturateur 
miisste ein paar :Meter hoher gemacht werden); es wurde aber immer schwer 
sein, mit Kohlensaure die letzten hundertstel Procente Alkalitat zu entfemen. 
Hierzu eigne sich die schwefiige Saure weit besser, deren Wirkungen iibri
gens durchaus noch nicht geniigend erkannt seien. Bei der Verarbeitung 
von faulen Riiben sei sie als antiseptisches llHttel unentbehrlich. Anderer
seits giebt DEGENER zu, dass die schwefiige Saure eine Inversion bewirken. 
konne, wenn sie bei der Saturation im U eberschuss zugesetzt werde und in 
Schwefelsaure iibergehe. 

BERGMANN (Dahme) nimmt die Knochenkohle in Schutz und meint, 
dass die Mehrkosten der Knochenkohlenarbeit nicht bIos eingebracht, son
dem iiberwogen wiirden durch die )Iehrausbeute an Zucker. 

~IEYER (Braunschweig) betont, dass ein directer Vergleich zwischen 
Knochenkohle und schwefiiger Saure gar nicht statthaft sei und weist auf die 
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guten Fortschritte der Kiesfiltration hin. Er rat, der Kohlensaure mehr 
Beachtung als bisher zu schenkeu, da sie in Verbindung mit der KiesfiItration 
allen Anspriichen geniige und den Kalkverbrauch keineswegs erhiihe. Auch 
widerspricht er der Behauptung, dass die Kohlensaure nicht allen Kalk ent
ferne. Die Anwendung von schwefliger Saure werde somit viiIIig entbehrIich. 

DRENCKMANN (Halle) macht darauf aufmerksam, dass die schweflige Saure 
als Saftreinigungsmittel hinter der Kohlensaure zuriickstehe, da sich die auf
faIIige Erscheinung gezeigt habe, dass der aus der Saturation mit schwefliger 
Saure resultirende Scheideschlamm viel weniger Nichtzuckerstoffe, stickstoff
haltige Verbindungen und organische Sauren enthaite, als der aus der Saturation 
mit Kolensaure entstehende; auch seien die aus der Arbeit mit schwefliger 
Saure hervorgehenden Melassen ausserordentIich reich an organischem Nicht
zucker. Wenn trotz der Unreinheit der verkochten Safte bei der Arbeit mit 
schwefliger Saure die ersten Producte ebenso gut fallen, wie bei der Arbeit 
mit Kohlensaure, so sei dies daraus zu erklaren, dass in den meisten Fallen 
thatsachlich sauer gearbeitet werde. (D. Zuckerind. 1885, 863.) 

MEYER (Braunschweig) betont, dass die Ki e s fiI te r IiamentIich als 
z wei t e s, mechanisches Filtrirmaterial gute Dienste leisten, wenn die Zucker
safte vom Filtrirmaterial triibe ablaufen. So kommt es bei der Arbeit mit 
schwefliger Saure und Filterpressen hiiufig vor, dass die Filterpressen triibe 
laufen und alsdann Schlamm bei fehlender Nachfiltration in die Verdampf
apparate kommt und schweres Kochen verursaeht. In solchen Fallen lasst 
der aus den Filterpressen laufende Saft in der Kiesschicht stets eine grosse 
Masse Sehlamm zuriick. Auch eine Vermehrung der Filterpressen oder· ein 
Einsatz durch Rinnenfilter wiirde nach MEYER solchem Tniblaufen der Slifte 
kein Ende machen kiinnen. 

In manchen Fabriken lasst man den Saft zunachst durch PVVREz'sche 
Rinnenfilter und alsdann erst durch die Kiesfilter laufen. 

Die Anwendung von Kies ist entschieden biIIiger als alle anderen 
Filtrationsmittel. Er unterIiegt fast keiner Abnutzung. Es kiinnen sich die 
Unkosten bei guter Einrichtung der Kiesfiltration inc!. Amortisation des 
Honorars auf nur 0'184 Pfennig pro 1 Otr. Riiben stell en (Chern. Zeitung 
1885, 307.) 

Das ENGLERT-BECKERT'sche Verfahren mittelst saurer schwe
fligsaurer Thonerde (D. Zuckerind. 1885, 730) ist in Slibowitz einge
fiihrt. Die schweflige Saure bildet im Znckersafte schwefligsauren Kalk, 
der reducirend auf die organischen Substanzen wirkt und sie zu Boden reisst. 
Dadurch, dass die Thonerde im status nasceudi einwirkt, wird eine noch 
griissere Reinigung erzielt, als wenn man sie als Thonerdehydrat dem Safte 
hinzufUgt. Das Verfahren in Slibowitz ist folgendes: Die Diffusionssafte 
werden wie gewiihnlich zweimal saturirt, das erste Mal auf 0'04, das zweite 
Mal auf 0'02 Proc. Alkalitat. Dann werden dieselben mit 1/2 hi des Pra
parates auf 20 hi Diinnsaft unter Einleitung von Kohlensaure auf 1/20 Proe. 
Alkalitat gebracht und dadurch eine Reinigung von 2-3 Proe. erzieIt. Die 
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Diinnsafte laufen durch .Filterpressen mit guten Tiichern, werden verkocht, 
.(Iann in den Dicksaft-Re~erven wieder mit 2 I Praparat auf 20 hI versetzt, 
und unter J\Iitwirkung von Kohlensaure nochmals aufgekocht, wobei der Dick
saft von O'S auf 0'3 Alkalitat herunter saturirt wurde. Die Reinigung be
trug dabei 3 Proc. Die dem Verfahren vorgeworfene scheinbare Anomalie, 
.(lass durch das Einkochen der Diinnsafte auf Dicksafte eine so bedeutende 
Reinigung erzielt werde, erkIart sich dadurch, dass die schweflige Saure erst 
durch langeres Kochen ihre Wirkung aussert. Die gereinigten Dicksafte 
lliessen wieder iiber gute Filter. Der Dicksaftschlamm sei bessel' als bei 
jedem anderen Verfahren und ungemein gering. Das Einkochen del' Dick
safte gehe tadellos von statten. Del' Zucker lasst sich gut schleudern, die 
Ausbeute sei eine entsprechende, die Fiillmasse sehr leicht, der Zucker VOll 

hoher Reinheit. Das Verfahren bezwecke keine griis~ere, wol aber eine 
viel billigere Reinigung als mit Spodium. In Slibowitz betragen die Kosten 
etwa 15 fl. pro 1500 m Riibe. Redner hat die Ueberzeugung, dass mit seinem 
Verfahren das Spodium - wenigstens fiir die Rohzuckerfabrikation - ent
behrlich werden. 

E. v. REICHENHALLER bemerkt hierzu (I. c.), dass der Niederschlag von 
Thonerdehydrat ein schlammiger sei und eine schlechte Filtration gebe. 
Auch oxydire die schwefligsaure Thonerde in del' Luft, wodurch die schwe
fiige Saure verI oren geht. 

Die Reinigung von Zuckersaften mittelst Braunkohlen 
(oder Torf) hat sich FRITZ KLEMANN in Schiiningen patentiren lassen (D. P. 
28395). Die Wirkung der fein gestossenen und gesiebten Braunkohle be
steht nach dem Erfinder (D. Zuckerind. 1885, 398) darin, dass die Zucker
liisungen nicht allein von allen schleimigen, gummiartigen, triibenden Bei
mengungen befreit, klar, blank und entfarbt werden, sondern auch einen 
angenehmen lieblichen Geschmack erhalten, sowie darin, dass die Kohle, 
besonders bei starkerer Anwendung, organische Nichtzuckerstoffe und unor
ganische Salze aufnehme. Dabei sei zu beachten, dass eine Aufnahme 
fremder Substanzen aus der Kohle seitens del' Zuckersafte nicht stattfinde. 
Eine hervorragende Wirkung habe das Braunkohlenverfahren bei der Ver
arbeitung von Riiben direct auf den Speisesaft odeI' Speisesyrup. Del' er
zielte Syrup sei vollstandig frei von Riibengeschmack und komme dem Ko
lonialsyrup viillig gleich. Bei Anwendung von 10-12 Proc. Knochenkohle 
brauche man 37000 I Wasser per Tag zum Absiissen, wahrend die Braun
kohle nur 24 000 I erfordere. Vor allem sei aber zu beriicksichtigen, class 
die Kohle, nachdem sie zum Klaren gedient, verbrannt werde und dadurch 
eine Extraausgabe fiir die Saftreinigung gespart werde. Das Verfahren wird 
von .MARTIN (Hiitensleben) praktisch erpfobt. 

Nach HILLE (Nordgermersleben) sind nicht 15-20, sondern mindestens 
28 Proc. Braunkohlen (am besten leichte) erforderlich (D. Zuckerind. 
1880, 306). 
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7. Filtration und Filterpressen. 
Uebersteigfilter zum Filtriren von Zuckersaften. (D. P. 

29028. VONHOF in Sachsenburg.) Ein umgekehrt kegeIfiirmiges Geiass A 
Fig. 135. ist mit einem Filtertuch b iiber-, 

spannt, welches durch einen 
Ring c am Deckel D auf seinem 
Rande festgeklemmt wird. Del' 

......... _-","'0 Deckel dreht sich um ein Schar
nier d und wird mittelst meh
rerer Hebelexcenter auf das Ge-' 
fass niedergedruckt. Der Ring 
ist mit Abflusslochern versehen, 
welche in die das ganze Gefass 
umgebende Rinne 9 fUhren. Der 
Zuckersaft fliesst durch das Rohr 
h zu, durchdringt das Filter
tuch und fliesst durch die Rinne 
ab, wahrend der sich abschei~ 

dende Schlamm zeitweise durch den Abzugshahn k abgelassen wird. 

Vorfilter mit Ausnutzung von Retourdampf zu Diinn- unci, 
Dicksaft. (D. P. 29026. OTTO in Schkeuditz.) In verticale von Retour
dampf umspiilte Rohre eines stehenden cyIindrischen Kessels von der Ein
richtung der sog. vertical en Verdampfapparate fUr Zuckerfabriken sind Rohre, 
welche am unteren Ende geschlossen und siebartig gelocht sind" und in 
diese Filtrirbeutel eingehangt, die mit Knochenkohle oder Kies gefiillt wer
den. Die Abdichtung zwischen dem umgelegten Rande der einzelnen Rohre 
und Beutel und den Rohren des Kessels erf~lgt vermittelst Dichtungsschei
ben und Klemmringen, welche mit drei Randaussparungen und drei als KeilEl 
wirkenden schragen Flachen verse hen sind und unter Drehung mittelst eines 
besonderen Schlussels unter drei iibergreifende Knaggen gepresst werden.'" 

Ein Saftfilter von G. VIBRANS in Ulfingen (D. P. 27362) besteht aus 
einem mit Gewebe iiberzogenen, auf der Spitze stehenden Konus a aus ge-

Fig. 136. lochtem Blech oder dergl., welcher in den 
Boden eines Gefasses mittelst eines Konus c 
und eines Sehraubengewindes leicht losbar 

~I!!ii.~ und doch dieht schliessend eingesetzt ist. Del' 
Zuckersaft durchdringt die Filterflache von 
aussen nach innen und fliesst durch die Spitze 
des Konus ab; der sich aufder Oberflaehe des 

Gewebes absetzende Schlamm sinkt "bei der geneigtenLage derselben zu 
Boden, so dass jene sich ziemlich rein erhlilt. Zur Reinigung des ganzen 
Filters wird der Siebkonus gehoben und der Schlamm. durch die Boden
offnung herausgespii.lt. 
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Ein }<'iltrir-Apparat von TELESPHORE TRIVIER FILS in Quevaucamps, 
Belgien CD. P. 27958), besteht aus einAr Saule mit drei oder mehr iiber

Fig. 137. 
einanderliegenden Einzelfiltern, welche mi1;
telst einer Schraube auf einander gedichtet 
und zum Zweck des Auswechselns mittelst 
Kettenwalzen gehoben und gesenkt werden 
kiinnen. Jedes Filter besteht aus einem kurzen 
Cylinder mit Dampfdoppelboden fl, in welchem 
der Saft zuert ein gewiihnliches Sackfilter 8 
und darauf einen aus zwei konischen Sieb
becken zusammengesetzten, hohlen, mit Asb6\!t (f' 
oder auch Knochenkohle, Sand oder dergl. ge- ~ &t~~~iliE'C~~~ 
fiillten und mit Filtertiichern F iiberkleide-
ten Doppel-Konus C passirt. Unter dem Ablassventile A eines jeden Filters 
ragt die Spitze einer Stange 81 von dem darunterliegenden }<'ilter empor, so 
dass die Ventile sieh iiffnen, wenn die Filter ' aufeinander gesetzt werden 
und beim Abheben auf ihren Sitz zuriickfallen. 

Um bei der Filtration durch einfache Filtrirsacke hohen Druck an
wenden zu kiinnen, umgiebt SCHERER in Langen nach dem D. P. 29760 
dieselben vollstandig mit Drahtgewebe oder gelochtem Blech, welches den 
auf dem nur lose anliegenden Filtrirsacke lastenden Druck aufnimmt. Die 
Fliissigkeit wird durch ein in das Ende des Sackes eingebundenes Rohr 
eingepresst. Um die Filtration zu beschleunigen, kann das Drahtgewebe 
noch mit einem mit einer Luftpumpe in Verbindung stehenden Mantel zum 
gleichzeitigen Absaugen der Fliissigkeit, sowie mit einem Dampfmantel um
geben werden. 

Ueber das Excelsior-Filter berichtet RASSMUS (D. Zuckerind.1884:, 
1432). 

Ein Apparat zum Verhindern des Uebertretens. des Dampfes 
aus dem Montejus in die Filterpressen (D. P. 29044) von ERNST 
SCHULZE in Amsterdam besteht aus einem Gehause mit zwei Stutzen, von 
denen der obere zum Montejus, der untere zu den ]'ilterpressen fiihrt, und 
einem kleineren oberen Luftventile mit einer Alarmpfeife. Das Ventil des 
ersten Stutz ens und der Ventilkegel fiir das letztere klein ere Venti! sind an 
einem Schwimmer befestigt. Wenn der Apparat mit Saft gefiillt ist, so ist 
der Schwimmer gehoben, mithin das untere Ventil geiiffnet und das Luft
venti! geschlossen; dringt dagegen nach Entleerung des Montejus der Dampf 
ein, so fallt der Schwimmer, sperrt aber das untere Ventil ab und 
Hisst den Dampf durch das Luftventil entweichen, wobei die Alarmpfeife 
ertiint. 

Melde-Apparat fiir Saft-Montejus. (D. P. 27598.) G. PROBER 
in Gutschdorf. Der auf den Boden des Montejus herabreichende BeMIter a 
ist mit einer gefarbten Fliissigkeit gefiillt. Wenn das Montejus angestellt 
wird, so wird es von dem Safte von ca. 75 bis 80 0 R. umspiilt, ist es da-

Biedermann, Jahrb. VII. 15 
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Fig. 138. 

Zucker. 

gegen leer, von dem heisseren Dampfe von 100 
bis 110 0 R. In Foige dieser plotzlichen Tempe
raturerhiihung wird die Fliissigkeit zum Sieden ge
bracht, es entsteht Spannung in a und die Fliissig
keit steigt augenblicklich durch die Glasrohre b und 
den Heber i nach dem Glascylinder c und zeigt 
hierdurch dem bedienenden Arbeiter an, dass das 
Montejus leer ist. 

Eine neue bel gi s c h e Fi It erp r es s e zur 
mechanischen Reinigung der Diinn- und Dicksafte 
besprich~ RASSMVS. (D. Zuckerind. 1885, 625.) Die 
52 Holzrahmen sind durch einen verticalen Steg in 
zwei Teile geteilt, wodurch die Presse zwei Kam
mern erhalt. Der Schlammsaft passirt zuerst die 
grossere Kammer, welche 2/3 der Breite der Presse 
einnimmt, unten ein- und oben austretend und dann 
durch ein Rohr die kleinere, halb so grosse Kammer 
in derselben Weise. Die Presse ist mit baum
wollenen Tiichern bezogen und soll sehr blanken 
Saft liefern; sie ist um die Halfte breiter als eine 

gewohnliche Filterpresse, weshalb auch die Rahmen nicht von Eisen, sonderu 
von Holz sind. Eine solche Pre sse reicht aus fiir den Dicksaft von 2000 Ctr., 
beziehungsweise fiir den Diinnsaft von 5000 Otr. und kostet nur 1500 vii. 

Um Kno chenkohl e fiir die Zwecke der Reinigung von Fliissigkeiten ge
eigneter zu machen, wird dieselbe nach DEGENEII'S D. P. 31358 in frisch aus
gegliihtem Zustande mit so viel Wasser als sle zu absorviren vermag, besprengt 
und ca. 48 Stunden den Sonnenstralen oderelektrischem Licht ausgesetzt. 
Dabei sollen in der Kohle erhebliche Mengen von Wasserstoffsuperoxyd sich 
bilden, welches .auch durch Auslaugen in wassriger Losung gewonnen werden 
kann. Wird die Kohle an Stelle mit Wasser mit alkalischen Fliissigkeiten 
besprengt, so ergiebt sich beim Auslaugen eine Losung von Superoxyden 
der betreffenden "Alkalien bezw. Erdalkalien. Aehnlich wie Knochenkohle 
wirken Ooks und porose Substanzen. 

Verschluss- und Abzieh Vorrichtung fur Knochenkohlen
Gliihofen. (D. P. 28597. BIIAVNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAV-ANSTALT, Yonn. 

Fig. 139. FR. SEELE & Co., in Braunschweig.) 
Unter den Ausmiindungen der Kiihl
rohre an Knochenkohlen-Gliihiifen 
liegen verstellbare Sattel x, welche 
das Durchfallen der Knochenkohle 
verhindern. Die Absperrung in seit
licher Richtung geschieht durch 

drehbare, parallel zu den Satteln x gelagerte Rinnen p, deren Schenkel 
eine solche Lange besitzen, dass sich die Knochenkohle bei der Ruhestellung 
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<ler Rinnen in denselben staut. Sobald diese Rinnen durch die Gelenk
stangen f gedreht werden, beginnen die Kiihlrohre sich zu entleeren. 

8. Verdampfapparate. 
Verdampfungsanlage fiir die Diinnsafte. (D. P. 29303. MELICHAR 

und KEYR in Verbateky, Oesterreich.) Der Diinnsaft wird in gewiihnlichen 
mit grossen SafWingern versehenen Dampfkesseln verdampft, und der ab
ziehende Dampf zum Beheizen der ROBERT'schen Verdampfapparate benutzt, 
in welchen der Saft weiter concentrirt wird. Nach dem Verlassen der Dampf
kessel gelangt del' Dampf in einen Saftstands-Regulator und wird von da 
durch eine Pumpe nach Bedarf in ein Reservoir abgezogen, aus welchen die 
Verdampfapparate gespeist werden. 

Bei dem Verdampfapparat von ROBERT ILGES in Coln-Bayenthul 
(D. P. 29019) beschreibt die Fliissigkeit in jedem Verdumpfkorper einen 
langen ziekzackformigen Weg. Unter Fig. 140. 

jeder horizontalen Reihe von Rohren 
d e f 9 befindet sich ein Steg c h mit 
einer Leiste b g. Die Grosse diesel' 
beiden Teile ist an LIeI' einen und an
deren Seite des Kessels abwechselnd 
verschieden, so dass gleichzeitig die 
Fliissigkeit einer ganzen Reihe sich iiber 
die niedrigen Leisten 9 der kleineren 
Stege h auf die mit llOhen Leisten b 
besetzten grosseren Stege c ergiesst 
und dem entsprechend die einzelnen 
unter einander liegenden Rohrreihen 
nach einander auf hin- und hergehendclll 

h 

u 
Wege durchfliesst. Der Uebertritt sowol der zu verdalllpfenden Liisung, wie 
auch des Condensationswussers aus einem Verdampfkiirper in den folgendeu 
erfolgt durch Sackrohre k m n und u v w. Die HeizlHimpfe werden innerhalb 
del' IIeizraume mittelst horizolltaler Bleche, welche abwechselnd an den Enden 
unterbrochen sind, auf einern Zickzackwege an den Siederohren entlung ge
fuhrt, wahrend die Saftdi:impfe vor ihrem Eintritt in den folgenden Korper 
in den Domen D entwi:issert werden. Der Verdalllpfapparat kann auch zur 
Verdampfung von J,iisungen unter geringem Druck und bei niedrigen 
Temperaturen benutzt wercien, indem man fur den Heizraum des erst en 
Korpers gering gespannte Di:impfe verwendet und im Heizraum de;; letzten 

\ 
Kiirpers mittelst I,uftpumpe eine Druckverminderung herstellt. . 

Saftfi:illger fiir Schnell-Verdampfapparate (D. P. 27363) von 
PROBER in Gutschdorf bei Gr. Rosen. 

Bei dem Verdampfapparat (D. P. 31353) von HAUSLIN u. GUTSCIlE 
in ..Breslau besteht der Heizkiirper des mit einer Luftpumpe verbundencn 

15* 
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Fig. 141. 
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cylindrischen Apparates aus iibereinander 
liegenden ringfiirmigen Rohren R, welche 
durch zwei Schrauben S und wechselstandig 
angeordnete Verbindungsiiffnungen 0 derart 
verbunden sind, dass der Heizdampf in ihnen 
einen hin- und hergehenden regelmassigen 
Weg zuriickzulegen hat. Der einzudampfende 
Saft rieselt continuirlich aus einer ringfiirmigen 
Verteilungsrinne V iiber beide Seiten der von 
den Ringen gebildeten gross en Verdampfungs
flache herab und wird dabei sehr schnell con
centrirt. 

In llem Verdampfapparat (D.P. 27973) 
von FORSTREUTER in Oschers

.;c . 

. ~ 
:Il 

~ I--- 1----;;1 _ L- ;:. ~ - f---J 
L- '-

leben ist die Dampfkammer 
dnrch senkrecht zu den Heiz
riihren stehende Blindbuden 
b, c und d in Kammern ge
teilt, so dass der bei a zu
striimende Dampf oder Brii
dendampf in Kammer I, durch 
den ringfiirmigen Ausschnitt 
x x in Kammer II, durch 
die centrale Oeffnung y in 
III, durch den ringfiirmigell 
Ausschnitt x' x' in IV striimt 
nnd yon hier durch e ent
weicht. 

e 

~ 
iii ---_L-

Fig. 14S. 

p -----.. li S chn ell v erdam pf-
Fig. 144. a pp arat mit hera uszi eh

baren Heizriihren, con
tinuirlichem Diinnsaft
einlauf und Dicksaft
ablauf. (D. P. 30677 von 
F. J. MULLER in Prag.) In 
dem liegenden Verdampfappa
rate (Fig. 143) sind iiber ein
ander mehrere Innenpfannen 

1---1 .. ----\ B-B3 angebracht, welche der 
zu concelltrirencle Saft con

Qd1lI'd~ tillUirlich nacheillander durch
...,.ra.,,~ fliesst. Jede derselben hat ihr 

hcsonderes Heizrohrsystem 
H mit Dampfzuleitnngs- uud 
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Condensationswasser-Ableitungskammer an der Aussenseite del' Wandung. 
Die Heizrohre sind, urn den sich entwickelnden Dampfblasen freien Durchgang 
durch die Fliissigkeit zu gewahren, versetzt iibereinander gelagert. Der Saft 
fliesstvon einer Innenpfanne auf die clarunter liegencle durch mit Kappen R be
deckte Ueberlaufrohre Dab, welche am Boden der Pfannen beweglich ab
gedichtet aufsitzen und durch Kurbelspincleln 0 (Fig. 144), welche durch Stopf
biichsen gefiihrt sind, gehoben werden kiinnen, 11m die Pfannen erforder
lichen Falls vollstanclig zu entleeren. 

Bei dem , Apparat von ZABEL in Bres
lau und A. WAHNER in ll:fichelsdorf sind 
die Heizkiirper in dem durch Stutzen B mit 
einer Luftpumpe verbundenen cylindrischen 
Apparat angeordnet. Sie bestehen aus dop
pelwandigen, mit Dampf beheizten stumpf
kegelfiirmigen Ober- und Unterteilen 0 und U 
mit'abwechselncler Neigung der Kegelflachen, 
Auf den oberen Seiten beider sind concen
trische Erhiihungen E angebracht, welche 
'l'errassen darstellen. Diese Form der Ober-
fHiche kann man auch 
ohne weiteres clurch 
Anwendung von Well
blechen erreichen. Der 
zu verdampfende Saft 
rieseJt iiber die Terras
sen der Heizkiirper hin
abo (D. P. 29754.) 

Conde'nsator fiir 
Vel' dam pfa pp ~ra teo 
(D. P . 30529. HALPAUS 

in Ustie, Gouvern. Po
clolien, Russlancl.) Der 
durch das Rohr A vom 
Verdampfapparate kom
mencle zu COlldensirende 
Dampf kiihlt sich zuerst 
in dem Mantel B durch 
Beriihrung mit del' kiil
teren Aussenwandung 
und clem clurch Rohr F 
mit Wasser gespeisten 
Kiihlmantel M ab; del' 
nicht condensirte Rest 
tritt durch Rohr C in 

Fig. 145. 

E 

E E 

T. 

Fig. 146. 
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den oberen Teil des Apparates iiber. Hier kommt der Dampf durch einen 
Einsatz Evon mehreren mit einander abwechselnden teller- und ring
formigen flachen Schalen, uber welche sich das Kiihlwasser nach Verlassen 
des Kiihlmantels ergiesst, indem es iiber die inneren Rander der Ringe 
und die ausseren Rander der Teller in Zickzack herabfliesst, in innige Be
riihrung mit d~m Kiihlwasser und wird vollstandig condensirt. Das Kiihl
wasser samt dem condensirten Dampfe lauft durch das Hauptrohr H ab, die im 
Dampf enthaltene Luft wird durch das Roh. L mittelst Luftpumpe abgesaugt. 

In dem Vacuum-Verdampfapparate von HAMBRUCII (D. P. 30916) liegen 
die Heizrohre i auf einer Anzahl llber einander angeordneter Schalen a zu 

Fig. 147. dichten flachen Spiralen ge
wunden. Dieselben sind unter 
einander verlothet und bilden 
so geweIlte Flachen, iiber 
welche die Fliissigkeit unter 
feiner Verteilung herabrieselt, 
ohne die Schalen selbst zu 
beriihren. Jede einzelne 
Schale ist zwecks beque mer 
Reparatur mittelst Stangen r 
getrennt an dem Deckel D 
aufgehangt. 

Nach dem D. P. 30491 
wird das Vacuum mittelst 
eines Stralapparates erzeugt, 

welcher mit einer wasseranziehenden Fliissigkeit, z.· B. Schwefelsaure, 
statt mit Wasser oder Dampf gespeist wird, so dass er den Wasser
dampf gleichzeitig ansaugt und absorbirt. Urn hierbei die Beriihrungsflache 
zwischen der Fliissigkeit und dem Dampf zu vergriissern, sind in dem Stral
apparate spalt- oder schIitzformige Diisen oder mehrere kleine Diisen ne ben 
einander angeordnet, so dass ein flacher Fliissigkeitsstral oder mehrere diinne 
St.ralen entstehen. 

F. HALLSTROM in Nienburg a. d. Saale giebt den Rohren der Heiz
schlangen entsprechend der fortschreitenden Warmeabgabe des Heizdampfes 
vom Eingange bis zum Ausgange einen stetig sich verringernden Querschn.itt. 
(D. P. 29538.) 

Bei dem Apparat von RILLIEUX *) arbeitet der Condensator fiir die 
Briidendampfe aus den Verdampfapparaten; welch erstere zur Beheizung 
anderer Apparate der Zuckerfabrik gedient haben, da die Dampfe bei der
artiger Ausnutzung fast vollstandig condensirt werden, ohne Einspritzung 
von ·Wasser, also lediglich mittelst der Luftpumpe und des Barometer- oder 
Abfall-Rohres. (D. P. 29432.) 

*) Techn.-chern. Jahrb. 4, S. 176. 
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Die Heizkorper des Vacuums von W. GREINER in Berlin (D. P.131022) 
bestehen aus System en verticaler oben und unten durch schrage Rohrelunter 
einander verbundener Dampfrohre Fig. 148. 

D, welche yom Heizdampfe in 
absteigender Richtung durchzogen 
werden. Die Mitte des Vacuums 
bleibt frei. Der Dicksaft circulirt 
aber derart, dass er am Um
fange des Vacuums zwischen den 
Rohren emporsteigt und in der 
Mitte wieder herabsinkt. Statt 
einfacher Rohre kiinnen auch ge
weilte oder gerippte Rohre oder 
Taschell verwendet werden. Der 
zum Verschluss der Entleerungs
iiffnung dienende Kniehebel wird 
gebildet aus dem in zwei Zapfen 
m drehbaren Biigel h, der Spin-

D 

delstange 9 mit Handrad und der r->."",~"""" 
sich gegen die in einem Scharnier h' 
n hangende Verschlussklappe 0 stiitzenden Hebel h. Man iibt mit dies em 
Kniehebelsystem die griisste Kraft gerade beim Schliessen der Klappe aus, 
wo sie auch am meisten erforderlich ist. 

B e im Verdampfullgsv erfahr en fiir Zuckersafte von ALBRECHT 
MARTIKKE in Berlin (D. P. 30415) wird von del'Voraussetzung ausgegangen, 
dass del' Zucker der Liisungen durch Beriihrung mit den hiiher temperirten 
Heizflachen der Dampfschlangen oder Doppelbiiden eine teilweise Zersetzung 
in nicht krysallisirenden Zucker erleidet, somit also durch diese allgemein 
iibliche Art der Verdampfung die Menge der Melasse vermehrt wird. Wenn 
auch z. B. bei Anwendung von drei Atmosphiiren Druck, also etwa 138 0 C. 
in den Dampfschlangen, in der unter Vacuum kochenden Zuckermasse eine Tempe
ratur von ca. 68 0 herrscht, so sind doch die Saftteilchen, welche sich in unmittel
barer Beriihrung mit der Dampfschlange befinden, der hiiheren Temperatur der
selben ausgesetzt. Urn dies zu verhiiten, werden sammtliche innere Wandungen 
cler Apparate mit einem die Warme nicht leitenden Material bekleidet, z. B. 
mit einer Pastenfarbe dick bestrichen. Eine solche wird aus einer der besten 
Formlackfarben und Steinnusspulver hergestellt; sie besitzt eine ausser
ordentliche Festigkeit und wird von den Alkalien der Safte nicht angegriffen. 
Auch wird der hinsichtlich der technischen Ausfiihrung etwas rathselhafte 
Vorschlag gemacht, bei Neuanlagen die Verdampfgefasse mit einem harten, 
vorher gut ausgelaugten Holz auszukleiden, das mit einem Oele impragnirt 
wird, wie man es zum Niederschlagen des Schaumes benutzt. Ferner wird 
die indirecte Erhitzung der Salte durch Dampf vollstandig aufgehoben, viel
mehr der Dampf nach vorheriger yollkommener Entwasserung oder auch 
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Ueberhitzung direct in die Safte eingeleitet. Die Einmiindungsrohre konnen 
ebenfalls einen die Warme nicht leitenden Anstrich erhalten. Die Dicksafte 
im Vacuum sollen mit Retourdampf von einer Atmosphare Druck, welch em 
mittelst Hindurchleiten ·durch einen Heizapparat bekannter Construction eine 
hiihere Temperatur gegeben wird, concentrirt werden. (D. Zuckerind. 1885, 323.) 

JOSEF GiiRZ in Berlin wendet die Elektrolyse bei der Verdampfung 
von Zuckerliisungen an. (D. P. 29015.) In dem Vacuum sind zwei ring

Fig. 149. 
fiirmige Elektroden angebracht. Die eine 
derselben a besitzt einen winkelfiirmigen 
Querschnitt und ist an der Wandung des 
Vacuums mittelst einer Unterlage aus iso
lirendem Material befestigt und mit einer 
Klemme 'In fiir die Zuleitung des elek
trischen Shomes versehen. Die zweite 
Elektrode b ist an der unteren Kante eines 
Blechcylinders d befestigt, del' durch Stege i 
von del' Wandung getragen, aber von ihl' 
durch eine Hiilse und Scheibe aus isoliren
dem }faterial isolirt ist. Einer diesel' Stege 
tragt die Polklemme. In dem Raume 
zwischen del' Wandung und dem Cylinder 
liegen die Heizschlangen g. Der Zucker
saft circulirt in dem Vacuum, indem er, 
durch die Schlange erhitzt emporsteigt und 
in dem inneren Cylinder wieder binabsinkt. 
Hierbei passirt er bestandig den RingspaJt 
zwischen beiden Elektroden und win I so 

der Wirkung des elektrischen Stromes ausgesetzt. 

9. Die Melasse und die Zuckergewinnung aus derselben. 

Die Verwertung del' Melasseschlempe in del' Landwirth
schaft. Von C. HEYER (D. Zuckerind. 1885, 418.) 

Die nach dem Strontianverfahren arbeitende Zuckerfabrik S p 0 r a dickt 
ihre Melasseschlempe auf' 40° B. ein, mischt auf je 100 kg dicke Schlempe 
noch 25 kg Torfstreu zu und benutzt das so hergestellte Material zur Diin
gung ihrer Riibenfelder. Auch die Dessauer Actien-Zucker-Raffinerie ist, 
nachdem sie seit einer Reihe von Jahren eine grosse Anzahl aufsaugender 
und trocknender Substanzen zur Compostirung der Schlempe versucht hat, 
auf die Anwendung des Torfmiills zuriickgekommen und hat sich jetzt so 
eingerichtet, dass sie ihre gesamte Schlempep~oduction auf Schlempediinger 
verarbeiten kann. Sie liefert sowol die im Vacuum auf 40 0 B. eingedickte 
Schlempe fiir sich allein in Fassern, als Schlempetorfmiill, dargestellt durch 
Vermis chen von 82 kg dicker Schlempe mit 18 kg Torfmull. Der Schlempe-
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torfmiilldiinger ist ein lockeres Pulver ahnlich wie Schnupftabak, Iasst sich 
be quem in Sacken verschicken und ist gut streubar. 

Nach HELLRIEGEL hatte die eingedickte Schlempe: 3'84 Proc. Stick
stoff, 14'25 Proc. KalL Der Schlempetorfmiill: 2'60 Proc. Stick stoff (0'008 
Proc. Salpetersaure), 9.78 Proc. Kali, 0'26 Proc. Phosphorsfture und 35'80 
Proc. Feuchtigkeit. 

Wenn dem Schlempediinger noch die erforderliche Menge Phosphor
saure zugesetzt wird, so diirfte es fiir Riibenboden kaum einen vorteilhaf
teren Diinger geben. Die hohen Summen, welche jetzt, UD;! den dem Riiben
boden entzogenen Stick stoff in Form von Chilisalpeter, Ammonsulfat und 
Guano zu ersetzen, ins Ausland wandel'll, werden, wenn diesel' Stickstoff als 
Schlempediinger zugefiihrt wird, wesentlich reducirt werden. 

Verfalschung von "Riibenkraut" mit Melasse. Del' durch 
starkes Auspressen gewonnene und eingedickte Saft gekochter Zuckerriiben 
wird am Niederrhein als sogen. Riibenkraut consumirt. 1m Reg.-Bez. Dus
seldorf allein existiren annahel'lld 800 "Krautfabriken", von welch en jede 
ca. 10 1Torgen Riiben verarbeitet. Da in den letzten Jahren der Preis des 
Krautes durch Ueberproduction sehr gesunken ist, so findet nun Melasse in 
teilweise sehr grossen Mengen als Zusatzmittel Anwendung. Man kann an
nehmen, dass im Durchschnitt gleiehe Teile Melasse und Kraut vermischt 
werden! Diese Verfalschung ist um so bedenklicher, als bekanntlich selbst 
die Fiitterung des Viehes mit ~relasse nur mit grosser Vorsicht miiglkh ist 
(Ind. Bl. 1885, 169). 

Elution, Substitution und iihnliche Verfahren. 

~Ielasse-Entzuckerung mittelst Kalk. (D. P. 27828. BRAt;N~ 

SCHWElGISCHE MASCHINENBAU-ANSTALT VORM. FR. SEELE & Co. in Braunschweig.) *) 

Beim Auswaschen des Zuckerkalkes verwendet man, da er sich in reinem 
Wasser teilweise unter Bildung liislicher Zuckerkalkverbindungen lost und 
man daher Verluste haben wiirde, Kalkwasser oder mit Kalk versetztes 
W as~er und riihrt in den mit Kalkwasser aufgemaischten Zuckerkalk beim 
zweiten Auswaschen Kalkmehl aus gebranntem Kalk ein, urn den beim Auf
maischen in Liisung gegangenen Zuckerkalk wieder in unloslichen iiber
zufiihren. 

H. PROPFE in Hildesheim destillirt ein Gemisch von Melasseentzucke
rungslaugen mit zerkleip.ertem Torf und Steinkohlenteer odeI' Steinkohlen
teeriil. Ausser Wasser, Ammoniak und Aminen gehen fliissige und feste 
Kohlenwasserstoffe iiber. Aus der zuriickbleibenden poriisen Kohle werden 
mit Wasser die Alkalisalze ausgelaugt (D. P. 28838). 

Nach dem D. P. 30193 von PROPFE werden die I,augen, welche sich 
bei der Melasseentzuckerung ergeben, in kalkfreiem Zustaude, worin sie sehr 
verdiinnt sind, mit zerkleinertem Torf versetzt und mit Sand vermischt, als 

') Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 250. 
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feuchte Masse in den Schmelzofen gebracht und verschmolzen. 1st die Lauge 
concentrirt, so ist die Anwendung von Torf nicht notig. Die in der Lauge 
enthaltenen Kohlenstoffverbindungen werden dadurch oxydirt, dass ein ver
haltnismassiges Quantum schwefelsaures, doppeltschwefelsaures oder salpeter
;;aures Alkali der Mischung zugesetzt wird. 

Das Strontianverfahren. 
LEBAUDY FRERES in Paris haben folgendes Verfahren angegeben (D. P". 

27550). Man mischt die Melasse mit Natron- oder Kalilauge (23-36 Proc. 
Natronhydrat odet 32-50 Proc. Kalihydrat von Zucker der Melasse), kocht 
die erhaltene Liisung von Zuckeralkali, um den invertirten Zucker (die Glu
cose) vollstandig zu zerstoren, einige Minuten und versetzt sie mit einer 
siedenden Lasung eines Strontiumsalzes (entsprechend 23...:....35 Proc. Stron
tiumoxyd bezogen auf den Zucker der Melasse.) Den hierdurch entstehen
den sandigen Niederschlag von Strontiumsaccharat filtrirt man durch Filter
pressen ab, wascht ihn mit sehr schwacher Strontianlosung aus und zersetzt 
ihn wie iiblich durch Kohlensaure oder durch schweflige Saure. Aus den 
hierbei als Nebenproduct abfallenden Strontium-Oarbonat oder -Sulfit gewinnt 
man durch Zersetzung mittelst einer Saure in einem Gasentwickler sowol 
das Strontiumsalz fiir eine folgende Operation, als auch die Kohlensaure odeI' 
die schweflige Saure zur Zersetzung neuer lIiengen Strontiumsaccharat wieder. 

Osmose. 
Ein Osmoseapparat (D. P. 29759) von H. LEPLAY in Paris be

ruht auf der bekannten Thatsache, dass die Osmose um so besser wirkt, 
d. h. eine um so scharfere Trennung des Zuckers von den Salzen ermog
'Iicht, je concentrirter die Melasse ist. Nach der Angabe von LEPLAY betragt 
beispielsweise das Verhaltnis des sich in den Exosmosewassern vorfindenden 
Zuckers zu den Aschenbestandteilen in der ersten Periode der Osmose, bei 
welcher der Dichtigkeitsgrad von 40 auf 20 0 B. herabgeht, 0'5 zu 1, in 
der zweitenPeriode, von 20 0 auf 14 0 B., 1'5 zu 1 und in der dritten Periode, 
von 14 0 auf 8 0 B. 2-3 zu I. Es wird daher die ~Ielasse in dem neuen 
Apparate wahrend der Osmose bestandig concentrirt erhalten, indem iiber 
den Rahmen der iiblichen Osmoseapparate eine flache Abdampfpfanne an
geordnet ist, welche mit dem Innern der ~Ielasserahmen in Verbindung steht 
und mit einer Dampfschlange versehen ist. 

Nach dem D. P. 30686 von OB. DAIX in St. Quentin und L. Possoz 
in Paris wird das Osmosewasser mit Kalk (auf 100 Tie. Zucker 100 bis 
120 Tie. Kalk) versetzt und die hierbei entstandene steife Gallerte durch 
Erhitzen in fliissigen Zustand iibergefiihrt, worauf sich ein Kalksaccharat 
von hohem Kalkgehalt in Pulverform niederschHigt. Dieses wird in der 
Filterpresse mit heissem Wasser ausgewasrhen und statt Kalkmilch zur 
Scheidung verwandt. 

Bei den Osmoseapparaten (D. P. 29304) von Jos. KASALOWSKY in 
Prag sind die Rahmen mit geschlitzten oder gelochten Seitencanalen ver-
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sehen, oder diese sind noch mit Sieben bedeckt. Die Fliissigkeiten konnen 
dabei in parallelem oder kreuzweis laufendem Gegenstrome einander ent
gegengefiihrt werden. Die Apparate werden auch aus Rahmen mit zwei 
Abteilungen hergestellt und letztere so verbunden, dass sowol das Wasser, 
als auch die Melasse beim Uebergang in einen anderen Rahmen auch in 
eine andel's belegene Abteilung gelangt. 

Zur automatischen Einhaltung einer bestimmten Rohe im Niveau der 
in die Osmoseapparate eintretenden Fliissigkeiten wird ihr Zufluss aus einem 
hOher gelegenen geschlossenen Gefasse von dem Zutritte der Luft in das
selbe abhangig gemacht, indem das Ende des Luftzufiihrungsrohres in der 
Rohe des Fliissigkeitsspiegels miindet, also jedesmal erst frei wird, wenn der 
letztere sinkt. Es fliesst dann von der Fliissigkeit so lange zu, bis das Ende 
des Rohres wieder bedeckt ist. 

10. Herstellung und Verarbeitung von Rohzucker und raffinirtem 
Zucker. 

Ein Verfahren zur directen Gewinnung des Zuckers hat 
KONRAD TROBACH in Berlin angegeben. (D. Zuckerind. 188,1, 989.) Das 
zerkleinerte zuckerhaltige Rohmaterial, wie Riibenschnitzel, zerkleinertes 
Zuckerrohr etc. wird behufs Entwasserung und Aufschliessung desselben der 
Einwirkung von Alkoholdampfen ausgesetzt, bei des sen Verdampfung das in 
den Rohstoffen enthaltene Wasser mit den Alkoholdampfen abgefiihrt wi~d. 
Aus dem so durch Alkohol entwasserten zuckerhaltigen Rohmaterial wird 
der Zucker mittelst heissen Alkohols extrahirt und die durch Extraction 
erhaltene, stark alkoholische Zuckerliisung behufs Abscheidung von darin 
enthaltenen sauren Salzen durch ein aus Kalk oder Kreide bestehendes 
Filter filtrirt. Man erhalt dann beim Abtreiben des Alkohols e ine reine 
Zuckerfliissigkeit mit nahezu theoretischer Ausbeute. Verjagt man aus den 
extrahirten Riibenschnitzeln (oder anderen zuckerhaltigen Rohstoffen) den 
restirenden Alkohol mit Dampfdurchfiihrung, so hinterbleibt ein Material, das 
mit Ausnahme von Zucker und Wasser samtliche Nahrstoffe der Riibe in 
concelltrirter Form enthalt. 

Nach CARL STEFFEN in Wi en und RAYMOND RACYMAECKERS in Tirlemont, 
Belgien (D. P. 31486) wird der Rohzucker in Form von losen Krystallen in 
einer Auslaugebatterie mit leiner, gesattigter Zuckerliisung zu einem Krystall
brei angemacht. Die Losung wird, indem sie bei dem altesten im Kreis
processe befindlichen Krystallbrei eintritt, so lange iiber in die Batterie neu 
eingefiihrte Mengen Rohzucker gefiihrt wird, bis der alteste Krystallbrei, mit 
reiner Zuckerlosung durchtrankt, rein aus dem Kreisprocess gezogen werden 
kann, wahrend aus dem jiingst in die Batterie eingefiihrten Rohzucker die 
Reinigungsfliissigkeit in Form einer der Melasse ahnlichen Fliissigkeit abge
zogen wird. 

Continuirlich arbeitende Centrifuge fiir Zuckerfabrikation 
u. s. w. (D. P. 27479. WILH. BERGMANN in Konigsberg). 
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FESCA giebt der durch das sog. Griinschleudern yom Syrup befreiten 
Fiillmasse eine Vordeckung in der Ruhe mittelst eines aus Kriimelzucker und 
Wasser oder DeckkHirsel bereiteten Zuckerbreies ("Kasch"). Dieser giebt an 
die FiilImasse Deckfliissigkeit ab und dient nachher behn Fertigdecken in der 
Centrifuge, indem er zu einer schwammigen Jlfasse erstarrt, als verteilendes 
Medium fiir die Deckfliissigkeit. Die Zuckerformen besitzen an der dem 
Centrum der Centrifuge zugewendeten Seite einen grossen Vorraum zur Auf
nahme des Zuckerbreies und bestehen aus zickzack- oder U-formigen Platten, 
welche durch Aufreihen auf vier Schraubenbolzen· zusammengehalten werden. 
(D. P. 30925.) 

:FRITZ SCHEIBLER in Burscheid evacuirt die die Zuckerbrode enthaltenden, 
llurch Deckel luftdicht abschliessbaren Zuckerformen und lasst dann die 
Deckklare aus einem tiefer steheIiden Reservoir durch die Nutschrohre in 
clieselben eintreten. Die Deckklare durchdringt das in seinen Poren luftleere 
Brod gleichformig und sammelt sich in den Hohlraumen der Verschlussdeckel 
an. Sind dieselben gefiillt, so ist das Decken beendet. (D. P. 28511.) Nach 
dem D. P. 28878 wird dies Ausdecken in der Centrifuge ausgefiihrt. 

PECHNIK in Skrivan hat folgendes Verfahren zum Raffiniren angegeben. 
(D. P. 297.'iO.) Der Griinsyrup, welcher beim Decken der aus dem Roh
zucker durch Losen, Kochen mit Kalk, Filtriren in der Filterpresse und iiber 
Spodium und schliessliches Verkochen gewonnenen Raffinade ablauft, wird 
mit dem Wasser der Formwasche gemengt durch den gleichen Process zu 
Deckzucker verarbeitet. Dann wird der von letzterem herriihrende Griin
syrup zuerst osmosirt und darauf mit dem Absiisswasser der Filter verdiinnt, 
mit Kalk gekocht, saturirt, filtrirt und zu Rohzucker (erstes Product) ver
kocht. Dieser Rohzucker wird so lange in die Lasepfanne gebracht, und 
der davon abgeschleuderte Syrup so lange dem yom Deckzucker herriihrenden 
Griinsyrup zugesetzt, als der Quotient dieses Griinsyrups nicht unter 73 his 
75 gesunken ist, in welchem FaIle man ihn zum zweiten Product einkocht .. 

Eine Modification dieses Verfahrens besteht darin, dass man den von 
der Raffinade herriihrenden Griinsyrup in der angegebenen Weise statt zu 
Deckzucker zu Diinnsaft verarbeitet, in diesem den zu raffinirenden Roh
zucker lost, die Lasung kIart, eine Filterpresse passiren lasst, osmosirt, iiber 
Spodium filtrirt, schliesslich auf Brode oder Wiirfel verkocht und'deckt und 
in dieser Weise so lange forWihrt, bis der Quotient des Griinsyrups auf 79 
bis 80 herabgesunken ist, worauf er zu Nachproduct eingekocht wird. 

Die unbestimmbaren Zuckerverluste beim Raffiniren. 
Bekanntlich gehen von 100 TIn. Zucker beim Raffiniren 3-4 TIe. verloren, 
woran ca. 1/4 im Scheideschlamm, in der Knochenkohle, den Absiissern etc. 
nachweis bar sind, wahrend die iibrigen 3/4 nicht mehr nachweisbar, d. h. auf 
bis jetzt unerklarliche Weise verschwunden sind, was zu vielen Theorien 
Veranlassung gab. v. LIPPMANN wies nun durch im Grossen ausgefiihrte 
Versuche nach, dass diese Zucktlrverluste darauf zuriickzufiihren sind, dass 
ein Teil des Zuckers beim Kochen il)l Vacuum an den iiberhitzten Heiz-
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:fHichen und Schlangen sich zersetzt, was quantitativ an der Abnahme del' 
Reinheitsquotienten verholzt werden kann. Dem ~Iinus an Zucker steht ein 
Plus an organischen Substanzen gegeniiber, welches man bisher nul' deshalb 
iibersah, weil man in del' gebrauchten Knochenkohle, den Absiissern etc. 
stets nur den Gehalt an Zucker, nicht abel' den an Nichtzucker bestimmte. 
(Z. Zuckerind. 35, 407.) 

II. Reinigung und Verwertung der Abflusswiisser. 
Zur Vorreinigung versetzt OPPERMANN die Abwasser mit verdiinnter 

Kalkmilch und fallt aus del' yom Niederschlag getrennten Fliissigkeit den 
iiberschiissigen Kalk mit kohlensaurer Magnesia. Dureh den alsdann sich 
bildenden Niederschlag werden die suspendirten Stoffe mit niedergerissen. 
(Chem. Ztg. 9, 796.) *) 

Die s. Z. von del' Regierung zur Priifung del' verschiedenen Verfahren 
eingesetzte Commission **) hat das OPPERMANN'sche Verfahren gepriift und 
Versllche angestellt, die sie befriedigt haben. Durch Zusatz einer bestimmten 
Menge Magnesia werden die in dem Wasser befindlichen zahllosen Algen ***) 
(Spaltpilze), die sich ausserordentlich vermehren, vernichtet und dadurch dem 
Wasser del' iible Geruch genommen. (D. Zuckerind. 1885, 556.) 

Nach SOSTMANN in Minsleben (D. Zuckerind. 1885, 93) gedeihen die 
Algen und Pilze in Rohrzuckerliisung schlecht oder gar nicht, dagegen bei 
Anwesenheit von Invertzucker vortJefflich. Weiches Wasser ist ein guter, 
hartes ein schlechter Nahrboden fiir dieselben. 

Del' Ri;CKNER'sche Apparatt) wird in der Chern. Ztg. (8, 1523) be
schrieben. Das auf einem vorwiegend mechanischen Process beruhende Ver
fahren dient als Ersatz der meist sehr umfangreichen und kostspieligen 
Bassinanlagen zum Reinigen und Kliiren von grossen Wasserquantitaten. 
Die in dem Wasser gefallten oder vorher suspendirten Stoffe bilden beim 
Durchgange des Wassel's durch den Apparat ein sich nie verstopfendes 
Schlamrnfilter, welches das zu reinigende Wasser passiren muss. Hierdurch 
wird die Leistungsfahigkeit des Apparates wesentlich erhoht 

Das FOLSCHE'sche Reinigungsverfahren scheidet den Schlamm 
continuirlich yom Wasser aus, del' Schlamm wird dann abgespiilt, wodurch 
die iiblen Geriiche vollstandig beseitigt werden. 

FOLSCHE hat neuerdings Absatzbassins mit Selbstentleerung einge
richtet. Der Schlamm wird, nachdem er sich nach einer brunnenartigen 
Vertiefung selbst entleert hat, durch ein Baggerwerk nach iiber del' Erde 
liegenden, leicht zuganglichen Lagerbassins geschafft. Durch Anbringullg 
eines Zapfens an del' Oberfliiche derselben wird das Wasser fortw&ilrend 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 260. 
"*) Techn.-chern. Jahrb. 4, S. 188. 

'**) Ueber Zerstorung del' Zuckeralgen vgl. Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 259. 
-r) Techn.-chern. Jahrb. 5, S. 263. 
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abgezogen und der Schlamm dadurch so fest, dass er bereits im Mai mit 
Spaten abgestochen und gleich abgefahren werden kann. Bei ei.ner Veral'
beitnng von 5000 Otr. kommt man mit drei bis vier grossen Bassins aus. 

Ueber das Verfahren von ROBERT MULLER & 00. in Schiinebeck 
berichtet NAHNSEN (Schonebeck). Versuchein del' Zuckerfabrik Eilsleben 
batten das giinstige Resultat ergeben, dass mit Hilfe von zwei Filterpressen, 
von denen die eine gefiiUt, die andere entleert wurde, del' bis 7000 Otr. 
Riibenverarbeitung nnter Anwendung des MiiLLER'schen Abwasserreinigungs
verfahrens erhaltene Schlamm in feste Kuchen (1/S_1/1O des urspriinglichen 
Volumens) iibergefiihrt werden kiinne. 

12. Die Untersuchungsmethoden. 
Fiir die Wertbestimmung des Runkelriibensamens durch 

Rei m versueh e hat KRUGER*) eine ausfiihrliche Anleitung mitgeteilt. 
Bestimmung des Markgehaltes del' Zuckerriibe. Wie HOLL

RUNG fand, erhalt man ganz verschiedene Resultate, wenn man mit heissem 
odeI' kaltem Wasser odeI' mit heissem Alkohol extrahirt. So wurde in letz
terem Faile 5'03 Proc. Mark, bei Anwendung siedenden Wassel's 3'50 Proc. 
und bei Wasser von 65 0 4'29 Proc. Mark gefunden. Bei 24 Untersuchungen 
von 12 verschiedenen Riibensorten fand HOLLRllNG einen durehschnittlichen 
Gehalt von 4'54 Proc. Mark, wahrend das Maximum 5'68 Proc. und das Mi
nimum 3'87 Proc. betrug. Die Angaben von 10-15 Proe. J\fark sind dem
nach irrige (Ztschr. Zuckerind. 36, 375). 

Es kommt zuweilen vor, dass eine nul' mit destillirtem Wasser gefiillte 
Polarisationsriihre bei Umdrehung urn ihre Axe eine von der erst en vel'
schiedene Polarisation zeigt. Diese Erscheinung kann nach SCHMIDT und 
HANSCH (Ztschr. f. Instrumentenkunde 4, 348) fiinferlei Ursachen haben: 
eigene Polarisation der Deckglaser, unparallele Begrenzung der Beobach
tungsrohren, unvollkommene Planparallelitat der Deckglaser, Unreinheit der 
Rohren odeI' endlich mangelnde Homogenitat del' Liisung. 

Eine Natriumlampe fiir Polarisationsapparate von Prof. 
LANDOLT ist von Dr. R. MUENCKE, Berlin zu beziehen. 

TRANNIN'S neues Saceharimeter.**) Die einzelnen Teile desselben 
sind senkrecht angeordnet. Ein Spiegel sendet die Lichtstralen (Glasfiamme, 
Tageslicht etc.) durch eine Sammellinse in der Richtung del' Axe des In
strumentes nach oben. Del' aus einem Doppelspathprisma hergestellte Po
larisator befindet sich innerhalb einer verschiebbaren Hiilse unter dem aus 
zwei gleich dicken halbkreisformigen Quarzplatten zusammengesetzten Pola
riskop. Das fiir die Aufnahme der Zuckerlosung bestimmte, unten mittelst 
einer Glasplatte vel'schlossene Rohr ist an einem Arme befestigt und kann 
mittelst Stellschraube auf und nieder geschoben werden, wobei die Stellung 

') VgJ. uuter ,Biicherschau". 
") Techn,-chern Jahrb. 6, S. 262. 
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<!lines Ausschnittes das Ablesen del' auf del' Saule ungebrachten 0'01 Zucker
grade angebenden Scala gestattet. Eine durch einen Arm getragene Riihre 
ist unten mit einer Planconvexlinse geschlossen, welche in die Zuckerlosung 
eintaucht. Ein als Analysatol' dienender Nicol ist oben in del' letztgenann
ten Rohre durch eine SteIIsehraube drehbar befestigt. Ferner befindet sich 
auf diesel' Rohre eine Erweiterung fiir das Auge. Del' Spiegel ist so ge
steIIt, dass die Stralen einer 40 em entfernten Flamme in die Axe der 
Rohre geleitet werden. Urn die Richtigkeit des Apparates zu priifen, wird 
das fiir die Zuckerlosung bestimmte Rohr mit einem in einer Fassung be
ilndlichen Quarzblattchen vertauseht. 1st der Apparat richtig, so miissen 
die beiden schwarzen Streifen des Bildes genau in gleicher Linie Iiegen. 
80nst wird die SteIIschraube (oben) so lange gedreht, bis die Streifen richtig 
liegen. Nun bringt man in die bewegliche Rohre 20-25 cbem del' mit 
Bleiacetat entfarbten Zuekerliisung, steIlt die Schraube am Stative so, dass 
beide Streifen des Bildes genau zusammenfaIIen und liest die entsprechen
den Grade an del' Scala ab (Dingl. 255, 293 aus Bull. Soc. indo d. Nord de 
la France 1884:, 107). 

Eine Controlbeobachtungsriihre fiir Polarisations-Instru
mente wird von F. SCHMIDT U. HANSCH (Zeitschr. f. Instrumentenkunde 4:, 
169) besehrieben. 

Verticaler Polarisationsapparat' ohne Keilcompensatioll 
und mit veranderlicher Dicke del' polarisirenden Fliissigkeits
schicht. Von F. SCHMIDT U. HANSCH in Berlin. (Ztsehr. f. Instrumenten
kunde 5, 61.) 

Bestimmung des Zuekers in del' Riibe. Nach TOLL ENS und 
HERRMANN erhalt man mit dem Extractionsverfahren von RASCH-DEGENER*) 
gegen das SCHEIBLER'sehe*) urn 0'35-0'37 Proe. geringere Resultate. Modi
ficirt man dagegen das erstgenannte Verfahren nach STOCKBRIDGE (Zusatz 
von BIeiessig im Extractionskolben selbst), so erhiilt man voIIig iiberein
stimmende Zahlen. Man soIl nicht mehr als 2-4, hoehstens 6 ebem Blei
essig zu 100 cbem alkoholischer Zuekerlasung setzen, ein Mehrzusatz von 
BIeiessig kann die Polarisation sehr erheblieh (bis urn O·.! Proe.) vermin
dern .. (Ztsehr. Zuckerind. 35, 476.) 

Z u I' KI arung s e hI' trii bel' Zu ck erlii sung en setzt man nueh 
DEGENER zu del' yom Bleiessigniedersehlage abfiltrirten Lasung 1/2-1 g 
frisch gefiiIltes Caleiumsulfat und schiittelt heftig, wobei wahrscheinlieh eine 
Umsetzung des Gypses mit den die Triibung verursachenden BIeisalzen statt
findet. (Ztsehr. Zuckerind. 35, 492.) 

Ueber die Bestimmung des Invertzuekers. Nach BODENBENDER 
(D. Zuekerind. 1884:, 12.53) enthalten viele Riiben eine Substanz, welche 
gleich dem Invertzucker FEHLING'sche Liisung reducirt und dieses Reduc
tionsvermiigen auch nach dem Kochen mit Alkalien odeI' alkalischen Erden 

*) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 267. 
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nicht einbiis~t. Dieser .sogen .. ,BODENBENDER'Sche Kiirper" *) findet sich in 
grosserer oder geringerer :Menge in den Rohzuckern, in Raffinaden und 
hervorragend in den Melassen. So enthielten beispielsweise samtliche von 
BODENBENDER in 1884 untersuchten aus der Vorcampagne stammenden Me
lassen den fraglichen Korper. Um nun den in Zucker, Melassen etc. vorhan
denen Invertzucker zu ermitteln, behandelt man dieselben einmal direct 
mit FEHLING'scher Liisung, wahrend man das zweite Mal zuvor erst mit Na
tron- odeI' Kalilauge circa 1/4 Stunde kocht. Die Differenz bei del' Bestim
mung ergiebt den Invertzucker. 

. Aus diesel' Beobachtung BODENBENDER'S erklart es sieh, warum in del' 
verfiossenen Campagne (1884/85) ebenso wie in del' vorletzten sehr haufig 
Invertzucker in Rohzucker gefunden wurde, die mit Riicksieht auf die 
Fabrikatiosmethode - starkes Kochen mit Kalk - gar keinen enthalten 
konnten und ihn thatsaehlieh auch nicht enthielten, "'01 abel' die fragliche 
Substanz. Bei Bestimmung letzterer sowie des Invertzuekers ist es absolut 
niitig, nul' gam frisch bereitete, im Augenblicke des Gebrauchs aus der 
Liisung des weinsauren Natrons in Natronlauge einerseits und des Kupfer
suI fats andererseits dargestellte FEHLING'sche Liisung zu verwenden. 

Die genaue Invertzuckerbestimmung hat fUr die Riibenzucker-Industrie 
in neuester Zeit namentlich Wichtigkeitdadurch erlangt, dass del' Export 
nach England diese Bestimmung beansprucht. Auch nach del' BODENBENDER
schen }Iethode ist die Invertzuckerbestimmung immerhin noch mit Mangeln 
behaftet. PAULY in Miihlberg fand, dass gleiche Mengen FEHLING'scher 
I,ij~ung mit weehselnden l\Iengen Rohrzucker in ziemlich weiten Grenzen fast 
genau gleiche l\fengen von Kupferoxydul liefern; dass dagegen gleiche 
Mengen Rohrzucker mit wechselnden Mengen FEHLING'scher Liisung (von 
gleicher Verdiinnung) verschiedene Mengen von KupferoxyduI ergeben. 
PAULY hat nun versucht, hierauf eine Methode del' Invertzuckerbestimmung 
zu griiJ?-den, welche die aus der Einwirkung des Rohzuckers entspringende 
Fehlerquelle eliminirt. 10 g reine Raffinade und 10 g des zu untersuchenden 
Rohzuckel'S wurden unter gleichen Bedingungen mit gleichen Mengen 
FEHLING'scher Liisung ausgefallt und aus der Differenz del' erhaltenen Kupfer
oxydulmengen die Menge des Invertzuckers berechnet. Vielleieht giebt uns 
das Pl'incip diesel' Methode im Verein mit del' BODENBENDER'schen oben be
schriebenen die bis dahin noch fehlende genaue Bestimmung des Invert
zuckers. Der Verein fiir Riibenzuc~er-Industrie hat beschlossen: 

"Del' Ausschuss mage eine Commission, bestehend aus Handels
chemikern, Fabrikanten und Handlern, ernennen, welche die Frage der 
Bestimmung des lnvertzuckers, wie die del' Bedeutung dieser Zuckerart fiir 
den Handel resp. fiir die Zwecke der Raffination eingehend erijrtert und 
nalllentlich die neuesten Vorschlage del' englischen Chemiker, betreffcnd die 
quantitative Bestimmung des Invertzuckers ihrer Beratung unterzieht." 

*) T echn.·chem. J ahrb. 6, S. 264. 
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Diese Beschliisse der englischen Chemikerversammlung vom 22. Dec. 
1884 wurden auf der Dresdener Generalversammlung von BODE~BENDER und 
HERZFELD einer scharfen Kritik unterzogen. 

DEGENER hat gefunden, dass das bekannte SOLDAI~I'sche Reagens 
(Kalium-Kupfercarbonat) ein volIkommen sicheres Mittel ist, urn den Invert
zucker rasch qualitativ nachzuweisen, vorausgesetzt, dass man das Reagens 
nicht zu verdiinnt anwende. 

BODENBENDER tritt der Auffassung jener (besonders englischer) Chemiker 
entgegen, als ob die neben dem Invertzucker auftretenden Substanzen, welche 
mit ihm die Eigenschaft, Kupferoxyd zu reduciren, gemein haben, auch im 
Uebrigen als dem Invertzucker gleichwertig betrachtet werden diirften. Der 
friiher beliebte Coefficient 20, mit dem die Invertzuckerzahl multiplicirt 
wurde, sei ebenso willkiirlich, wie der jetzige kleinere Coefficient 5 . 

. I\.uf eine Fehlerquelle des SCHEIBLER'schen Apparates zur Bestimmung 
der Kohlensaure im Saturationsgas macht C. M. H. ZIMMERMANN aufmerksam 
und teilt eine von ihm herriihrende Modification des Apparates mit, wobei 
die an der Messpipette befindliche ~Iarke dicht unter dem Hahne angebracht 
ist, wodurch der "schadliche Raum" des SCHEIBLER'schen Apparates ver
mieden wird. (D. Zuckerind. 1884, 1407.) 

13. Aligemeines iiber Chemie der Riiben und des Riibenzuckers. 

Ueber Raffinose (Pluszucker). *) Diese merkwiirdige, jedenfalls 
nicht erst im Laufe der Fabrikation entstandene, sondern aus der Riibe selbst 
herstammende Substanz charakterisirt sich dadurch, dass sie einmal abnorm 
hohe Polarisationen und zweitens die Bildung saulenformiger Krystalle bei 
gewissen Melasseentzuckerungsverfahren hervorruft. TOLLENS (Ber. 18, 26), 
v. LIPPMANN (D. Zuckerind. 1880, 302 u. 381). SCHEIBLER (N. Z. Zuckerind. 
14, 258) und PELLET und BIARD (Sucr. indigo 25, 505) haben hauptsachlich 
iiber diese Zuckerart Untersuchungen angestellt. 

Nach SCHEIBLER gewinnt man die Raffinose nach folgender Methode, 
welche sich darauf griindet, dass bei der Bildung von Monostrontium
saccharat diese hochpolarisirende Substanz nicht mit in das Saccharat iiber
geht, sondern in der Lauge zuriickbleibt, und dass ferner der Pluszucker in 
starkem Alkohol weit weniger loslich ist als Rohrzucker. Man erzeugt in der 
Melassenliisung in der Kiilte Monostrontiansaccharat und falIt aus der aMI
trirten Mutterlauge durch Kochen mit Strontianhydrat Bisaccharat, wodurch 
der Rest des Zuckers und die Raffinose ausgeschieden wird. Man saturirt 
nun mit Kohlensaure und wiederholt die ganze Operation noch 2-3 Mal. 
Die schliesslich nur noch sehr wenig Zucker, aber aIle Raffinose enthaltende 
Mutterlauge wird zum Syrup eingedickt. In den auf dem Wasserbade er
warmten Syrup triipfelt man so lange absoluten Alkohol ein, bis die ent
stehende Triibung eben nicht mehr verschwindet. Nach etwa 12 Stunden 

0) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 264. 
Biedermann, Jahrb. VII. 16 
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seheidet sich die Raffinose als schwel'e, syrupose Schicht aus, welche man 
vom iiberstehenden Alkohol trennt und noch einige Male der Alkoholiallung 
unterwirft. Zuletzt lOst man in sehr wenig Wasser, fallt mit Alkohol und 
krystallisirt die nach einigen Tagen erhaltenen feinen, zu kleinen Warzen 
vereinigte Nadeln aus Alkohol urn. 

Nach TOLLENS (1. c.) hat die Raffinose die Formel CI2 H220I1+ 3 H20, 
was dureh Darstellung einer Mononatriumverbindung bestatigt wurde. Sie 
ist sowol an sieh, als auch nach der Inversion mit Leichtigkeit durch Hefe 
vergarbar und vergart anscheinend vollstandig. Bei der Inversion sinkt 
das Drehungsvermogen 'von + lO4 o auf + 49 0 in der Warme und + 54 0 

(in der KaIte, nach 14 Tagen). 
Urn die Bildung saulenformiger Krystalle zu beobachten, 8teIIte TOLLENS 

O. c. u. D. Zuckerind. 1886, 811) Losungen von einerseits 3 bis 31/2 TIn. 
reiner Raffinade, andererseits 3 bis 3 l /t TIn. Pluszucker in 1 Tl. Wasser 
her, setzte auf 100 g Zuckerlosung 1, 3, 5 etc. bis 25 g Raffinoseliisung zu 
und liess erst bei 30 0, dann bei gewohnlicher Temperatur langsam krystaIli
siren., Bei Zusatz von 1 bis :2 Proc. entstehen noch regelmassige Candis
krystalle. Aber schon bei einem Zusatze von 3 Proc. Raffinoselosung waren 
die Krystalle verlangert, bei einem Zusatz von [) Proc. schieden sich deutlich 
prismatische Nadeln ab; noch ausgesprochener waren diese hei 7, 9, 11 Proc., 
doch schieden sich bei wachsendem Zusatz von Raffinose immel' weniger 
Krystalle ab und die mit 25 Proc. Raffinoselosun!:' versetzten Losungen 
schieden in 6 W ochen fast gar nichts ab, ein Beweis, dass die Raffinose, 
wenn sie in grosserer Menge vorhanden ist, die Krystallisation des Rohl'
zuckers ausserordentlich erschwert und verlangsamt und wegen ihl'er ausser
ordentlichen Loslichkeit als ein schlimmer Melassebildner zu betrachten ist. 
Die directe Polarisation der ~lelassen und vielleicht auch del' Riibensiifte 
wird durch das Auftreten des Pluszuckers um eine grosse .Fehlerquelle 
bereichert. 

Eine Trennung del' Raffinose vom Rohrzucker haben PELLET 
und BIARD gefunden. (Chem. Ztg. 9, 854 aus Journ. fabr. sucre 26, :22). 
Sie griindet sieh darauf, dass 1. Raffinose durch Bleiessig und Alkohol von 
85 0 grosstenteils aus Bleiverbindung gefallt wird, wahrend del' Zucker 
hierbei geliist bleibt und dass 2. diese Bleiverbindung (die schon LOISEAU 
beobachtete) in Wasser, besonders in heissem, sehr liislich ist. In Gemengen, 
die viel Raffinose enthaiten, veriahrt man wie folgt: }Ian wiegt 10 g }Ielasse 
ab, setzt 1 cbem in del' Kaite gesattigten Bleiessig (spec. Gew. iiber 1'50) 
zu und bringt das Ganze, unter Nachwaschen mit noch 4 cbem Bieiessig in 
ein 100 ebcm-Kiilbchen; man bewirkt vollstandige Misehung und setzt dann 
langsam bis zur Marke 100 Alkohol von 90-92 0 und bis zur Marke 110 
ebensolehen, jedoch mit basisehem Bleiacetat gesattigten Alkohol zu, hierauf 
sehiittelt man kraftig urn, filtrirt und polarisirt. Versuche mit kiinstlichen 
Mischungen von Zucker und Raffinose haben ergeben, dass auf diese Weise 
80 Proc. der letzteren gefallt werden, wodurch del' grosste Teil der Fehler-
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<iuelle also beseitigt wird. Durch Anwendung von mehr und starkerem 
Alkohol wird die :Fallllng vollstandiger, woriiber die Versuche noch im 
Gange sind. 

Fiir Gemenge, die nur wenig Raffinose enthalten, schlagen PELLET und 
BIARD folgende Combination ihrer und del' SCHEIBLER'schen Methode VOl', 
nachdem sich das blosse Auswaschen der Bleiverbindung mit Wasser als 
unzureichend erwiesen hat: I. Fallen von Zucker und Raffinose in del' 
Siedehitze mit Strontian und Abnutschen des Niederschlages; 2. Zersetzung 
desselben m~t Kohlensaure, Eindicken zum Syrup, Ausfallen der Raffinose 
mit Alkohol und Bleiessig; 3. Zerlegen des Bleisalzes durch Kohlensaure 
<lder Schwefelwasserstoff, Verkochung und Nachweis del' Raffinose durch 
Krystallisation. Saccharin wiirde hierbei nicht vom Zucker getrennt werden. 

Zersetzbarkeit von Kalksaccharat. Man hatte bisher gewisse 
Zuckerverluste bei den Elutionsverfahren mit del' Zersetzbarkeit des Saccha
rates durch butter-, oxal-, schwefel- und citronensaure Alkalien erklaren 
wollen. Nach den Versuchen von HUCK (Ztschr. Zuckerind. 35, 491), wel
cher genannte Alkalien in 40 proc. Alkohol 3-6 Tage auf Kalksaccharat 
einwirken liess, tritt indessen diese Zersetzung in nur ganz minimaler Weise 
auf, so dass sie eine ErkHirung fiir die Elutionsverluste durchaus nicht 
bieten kann. 

Umkehrung del' Circularpolarisation. Nach DEGENER (Ztschr. 
Zuckerind. 35, 490) wird durch Zusatz yon Alkalicarbonaten die Rotations
rich tung mancher optisch activer Kiirper, z. B. des Asparagins und des 
asparaginsauren Natrons, umgekehrt. (Ztschr. Zuckerind. 35, 490.) 

Ueber einige Reactionen des Saccharins.':') Von P. HERRMANN 
und B. TOLLENS (Bel'. 18, 1333.) Aus del' Thatsache, dass Saccharin bei 
Behandlung mit Salzsaure keine (odeI' nur sehr geringe Spuren) I,avulin
saure liefert, folgel'll die Verfasser, dass das Saccharin nicht zu den eigent
lichen Kohlehydraten gehiirt. Da es beim Schmelzen mit Kali bei 20.') bis 
220 0 Milchsaure liefert, so ist anzunehmen, dass das Saccharin ein inter
mediares Product zwischen Dextrose und Milehsaure ist. 

Ueber Isosaeeharin. H. KILIANI (Bel'. 18, 631) teilt folgende Dar
stellungsmethode mit: Eine kalte I,iisung von 1 kg kaufiieljem Milehzucker 
wird in 9 I Wasser geliist und mit 4.')0 g Kalkhydrat versetzt. Die ~H

sehung wird unter haufigem Umsehiitteln in cineI' verschlossenen Flasehe 
6 Wochen stehen gelassen. Hierauf wird filtrirt, in das Filtrat Kohlensiiure 
€ingeleitet, zum Kochen erhitzt und wieder filtrirt. Man engt das Filtrat 
auf 2 I ein, wobei schon ein Teil des sehr schwer liislichen isosaccharin
sauren Kalks als pulyeriger Niedersehlag sich abscheidet. Del' andere Teil 
krystallisirt beim Hingeren Stehen del' Liisung aus. Die Ausbeute an dem 
Ralksalz betragt 17 Proc. des angewandten Milchzuekers. Nunmehr wird 
del' isosaeeharinsaure Kalk mit Oxalsaure zersetzt und die filtrirte Liisung 

*) 'l.'echn.-chem. Jahlh. 6, S. 264. 

16* 
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bis zur diinnen .Syrupconsistenz eingedampft. Das Isosaccharin scheidet 
sich beim Erkalten aus und wird durch wiederholtes Auswaschen mit ge
ringen Mengen absoluten Alkohols gereinigt. 

Ueber das Vorkommen von Leucin und Tyrosin in der Rii
benmelasse .. Von LIPPMANN (D. Zuckerind. 1884, 1435). 

Ein Vorschlag zur Nomenclatur del' Zuckeraden wurde von 
SCHEIBLER (Bel'. 18, 646) gemacht. Bekanntlich lassen sich die Zuckerarten 
in zwei grosse Gruppen zerlegen: in solche, welche, abgesehen von einem 
Gehalte an Krystallwasser, nach del' Formel C6H 12 0 6, und in solche, welche 
nach der Formel C12 H22 011 zusammengesetzt sind. Zu del' erstgenannten 
Gruppe gehiiren: Dextrose, Laevulose, Arabinose, Cerasinose, Lactose (re'sp. 
Galactose), Sorbin, Eucalyn, Inosit, Dambose, Mannitose, Zu der Gruppe 
C12 H22 011 ziihlen: Saccharose, Trehalose (J\Iycose), ~Ielezitose, Melitose (Raf
finose ?), Maltose, Galactose (resp. Lactose, Milchzucker). Beziiglich des 
~Iilchzuckers herrscht einige Verwirrung, indem derselbe von einigen Autoren 
Galactose, von anderen Lactose genannt wird, dementsprechend man dann 
das Inversionsproduct aus demselben einmal mit Lactose, das andermal mit 
Galactose bezeichnet. 

Bekanntlich zerfallen nun die Zucker del' letztgenannten Gruppe bei 
der Einwirkung verdiinnter Siiuren (Inversion) unter Aufnahme del' Elemente 
des Wassel's in zwei gleiche Gewichtsmengen Zucker del' Gruppe I, so zwar, 
dass del' eine diesel' Zucker stets Dextrose ist. 

Wir haben: C12 H22 0" + H20 C6H12 0 6 

Saccharose + Wasser = Dextrose 
Trehalose + 
Melezitose + 
Melitose + 
. Maltose + 
Galactose + 

" 
" 

" 

- " 

-
" 

+ C6H12 06. 
+ Laevulose. 
+ Dextrose. 

+ 
+ Eucalyn . 
+ Dextrose. 
+ Lactose. 

Del' Vorschlag SCHEIBLER'S geht nun dahin, fiir die Namen del' inver
tirbaren Zuckerarten mit C12 die Endung "biose", welche aus dem Zahlwort 
"bis" und der Endung "ose" zusammengesetzt ist, zu benutzen, urn damit 
der Thatsache Ausdruck zu geben, dass diese Zucker in zwei Zucker del' 
Gruppe I zerlegbar sind. Wir warden dann zu sagen haben: 

Saccharabiose fiir Saccharose. 
Trehabiose (Mycobiose) fiir Trehalose (Mycose). 
Melezibiose " Melezitose. 
Maltobiose " l\Ialtose. 
Lactobiose " Galactose (Lactose). 

Die vorhin erwiihnte V erwirrung' in der Bezeichmmg des l\Iilchzuckers 
warde hierdurch beseitigt sein, indem man mit Lactobiose den Zucker 
C12 H22 011 + H~O, und mit Lactose den Zucker C6H12 06 bezeichnet. 

Man warde dann abel' in Consequenz dieses V orschlages sagen miissen: 
Sorbinose statt Sorbin, Eucalose statt Eucalin u. s· w. 
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Anhang: I. Rohrzucker aus auderen Pflanzen. 
A. Aus Zuckerrohr. Nach C. BLANDIN in Guadeloupe (Eng!. P. 1497 

"Vom 21. Marz 1883) werden die Eiweissstoffe des Zuckerrohres erst durch 
Dampf, heisses Wasser oder heisse Luft coagulirt, und dann kommt das 
Zuckerrohr in die Presse. Der Apparat ist ein Behalter, durch welchen das 
Zuckerrohr auf Ketten ohne Ende transportirt wird, und welcher mit Injec
ioren zur EinfiihlUng yon Dampf ausgeriistet ist. 

Verfahren und Apparat ZUl' Behandlung yon Bagasse zwecks Extraction 
"Von Zucker. (Eng!. P. 1.092 yom 31. December 1884. G. KOTTMANN, Neu
Siid-Wales.) Vorrichtung' zum Trocknen yon Bagasse. (Eng!. P. 16914 yom 
24. December 1884. R. H. Yale.) 

ERNEST GENNERT bespricht (D. Zuckerind. 1885, 492) die ~riiglichkeit 

einer viilligen Verdrangung des Colonialzuckers yom Weltmarkte. 
B. Sorghum-Zucker. Die Zuckergewinnung aus Sorghum 

ist in Russland auf 4 Jahre steuerfrei erklart und zwar auch fiir die Riiben
zuckerfabrikanten, die sich damit beschaftigen wollen. (Chern. Ztg. 8, 1821.) 

Die Aussichten des Sorghum-Zuckers in den Vereinigten 
Staaten werden sehr yerschiedenartig beurteilt. Nach der (Chern. Ztg. 8, 
1856) waren die auf Staatskosten gemachten langjahrigen Versuche zur 
Zuckergewinnung aus Sorghum als erfolglos wieder aufgegeben worden, da 
die Erzielung krystallisirter Waare teils gar nicht, teils nUl" mit unyerhaltnis
massigen Kosten gelang. Der I.eiter der Versuche, Prof. WILEV*), habe die 
Ansicht ausgesprochen, dass eine Ausbreitung dieser Industrie nicht zu erwarten 
sei."'*) Wesentlich anders lantet ein Bericht in der D. Zuckerind. (1885, 715). 
Demnach hatten die soeben von Prof. WILEY im Westen deT Union an
gestellten Erhebungen ergeben, dass die Gewinnung des Sorghumzuckers in 
stetem Wachsen begriffen ist und dass sich die Menge des im letzten Jahre 
dort fabricirten Sorghumzuckers verdoppelt hat. Dennoch bestehe nur geringe 
Anregung zur Forgetzung der Versuche, da der fiir Sorghumzucker gebotene 
Preis so niedrig ist, dass nur wenig Nutzen bleibt. Die diesjahrige Produc-

.) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 266. 
") Herr P. R.'DENHA{;SEN schreibt iiber die Sorghum-Zucker-Industrie in den Ver. 

Staateu: Denjenigen, die seit einigen Jahren mit Milhe und Ansdauer aus der Sorghum
Ptlanze billigen und gnten Zucker zu gewinnen suchten, hat der nene Ackerbau-Commissat' 
J. COLMAN p10tzlich aile Hoifnung genom men. Er hat friiher selbst an die Znknnft diesel' 
Indnstrie geglaubt nnd wiederholt in seiner ,Rural World" den Znckerpflanzern in Louisiana, 
welcbe die Aufrechterhaltung del' bohen Zuckerzolle ford ern, mit der Zeit gedroht, wo das 
Zuckerrohr seine Rolle ausgespielt haben und aile Welt nur Sorgbum-Zucker - zn zwei Cents 
das Pfund - g-ebrauchen werde. Diese Zeit diirfte wahrsc-heinlich kaum je kommen. Dies 
zeigen ihm die sahr geringen Resultate der Untersuchung, die er in seinem Laboratorinm 
behufs Ermittelung des Znckergehaltes der Sorghum-Pflanze ansteJlen liess. 

Diese scblechte Situation der Sorghum-Zucker-Industrie ist verschiedenen Ursachen 
znzuschreiben. Vor aHem bietet die Cnltur der Pflanze selbst bedentende Schwierig
keiten. Dann enthiilt sie lange nicht einen solchen Procentsatz von Zucker als urspriing
lich yermutet wurde, \Vol aber andere nnverwendbare BestandteiJe. Der Saft der Sorghum
Pflanze enthiilt noch nicht 10 Proc. Zucker. 
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tion an Sorghumzucker wird sich auf ungefiihr 11/2 bis 2 Mill. Pfund bc
laufen. Es existiren grosse Fabriken in New - Jersey, Illinois, Tenessee 
und Kansas. Man kann rechnen, dass die durchschnittliche ~renge gewinnbaren 
Zuckers 1960 Pfd. pro Acre betragt, wahrend der wirkliche Zuckergehalt bei 
einer Saftannahme von 90 Proc. sich auf 2853 Pfd. pro Acre stellt. Neben 
diesem guten Rendement sei auch der Wert der Bagasse des Sorghums ein 
hoher. Sie enthalt nicht nur eine grosse ~Ienge Zucker, sondern auch 
andere wertvolle Nahrungsbestandteile. Die Bagasse soll den doppelten 
Wert gewiihnlicher eingemieteter Futtermittel haben. Dieselbe giebt eine 
wertvolle Papierpiilpe. *) Eine Tonne Roh1' wiirde mindestens 90 Pfund 
solcher Piilpe ergeben, so dass bei einem durchsehnittlichen Ertrage von 
10 Tons pro Acre eine Quantitiit Papierpiilpe im Wede von 40,50 Doll. 
gewonnen werden diirfte. 

II. Invertzncker nnd Milchzucker. 
A. Illvertzucker. Die specifische Rotation des Invedzuckcrs 

wurde von BORKHARD (N. Ztsehr. Zuckerind. 14, 176) und von GOBBE lZtschr. 
f. Zuckerind. 34, 1345) untersucht. Praktisch wichtig ist die von letzterem 
gemachte Beobachtung, dass bei Anwendung von Salzsiiure oder Schwefel
sliure zur Inversion das Drehungsvermiigen des Invertzuckers erhiiht wird, 
wahrend Oxalsiiure es unverandert lasst. 

Invertzucker in der Honigkuchenbackerei; HERZFELD (D. Zucker
ind.1885, 1120). Honig besteht nach den neuesten Untersuchungen von SIEBEN 
der Hauptmenge nach aus Invertzucker und enthiilt daneben, abgesehen yom 
WassergehaIt, welcher 15-20 Proc. betragt, nur wenig andere organische Be
standteile, etwa 1-2 Proc. Asche und hiiufig etwas Rohrzucker. Der Riiben
zucker kann in der Honigkuchenbiickerei nur eine beschrankte Anwendung 
finden. Denn es gelingt nie, die grosseren eigentIichen Honigkuchen auf diese 
Weise herzustellen; ein leidliches Product erhalt man mittelst Riibenzucker, 
wenn man den Teig mit etwas Essig ansetzt. Da del' Essig hier offenbar 
dadurch wirkt, dass er den Zucker in Invertzucker verwandelt, so ergab sich 
hieraus die Folgerung, dass man durch diesen den Honig in Bezug auf seine 
IIaupteigenschaft vollstandig ersetzen kann. 

B. Milchzucker. Die Gewinnung des }Iilchznckel's wird von 
}IERZ in Schiipfheim (Schweiz) (D. Zuckerind. 1885, 40) besvrochen. Die 
~IiIchzuckerfabrikation nnd der Handel mit diesem Product war bis vor 
wenigen Jahren das Monopol nicht nur eines Kantons, sondern einer einzigen 
Berggemeinde Marbach im Kanton Luzern. In del' ersten Zeit begniigte 
man sich allgemein damit, die Molke bei freiem Feuer einzudampfen und 
den Zucker krystaIlisiren zu lassen. Der kiirnige "Zuckersand" wurde als
dann gewaschen, an der Luft oder auf dem Of en getrocknet und in Tafelchen 
in den Handel gebracht. Spater wurde del' "Zuckersand" durch nochmaligesAuf-

') Techn.-chern. Jahrb. 6, 266. 
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losen und Umkrystallisiren gereinigt. Letztere Operation nahm man zuerst in 
irdenen, mit Holzstabchen versehenen Becken, dann in alten zum Kasen un
brauchbar gewordenen Kesseln und schliesslich in gross en, mit Kupferblech be
schlagenenBehaltern vor, welche sich bis auf die heutige Zeit erhalten haben. Aus 
dem "Zuckersand" gewinnt man im Durchschnitt 55-60 Proc. krystallisirten 
Zucker, d. h. aus 100 I ~Iolke nur 1'2-1'5 kg raffinirten Milchzucker. Der 
letztjiihrige ;\Iilchzuckerpreis stand auf 200 Fr. pro 100 kg, so dass dem 
Fabrikanten ein Bruttogewinn von 40 Fr. pro 100 kg zufallt und der Ge
samrntgewilln fiir die in Marbach fabricirten 1500 kg 60000 Fr. (netto circa 
41 000 Fr. betragt. Neuerdings wird Milchzucker auch an verschiedenen 
anderen Orten der Schweiz und in Nord-Amerika hergestellt. 

Der Milchzucker lindet seine Verwendung in der Technik und in der 
~Iedicin; in der Technik ist derselbe durch die Weinsaure und deren Salze 
verdrangt worden, doch soll er jetzt noch in einigen Perlenfabriken Biihmens 
reiche Verwendung linden. Eine wichtige Rolle spielt der ~Iilchzucker in 
der Medicin; er wird sowol in der Allopathie, als auch in der Homiiopathie 
in bedeutenden Quantitaten hauptsachlich als sogen. Fiillungsmaterial ver
wendet. Bei verschiedenen Krankheiten solI er als kiihlendes, leicht ab
fiihrendes :mttel wirken. 

Untersuchungen iiber MiIchzucker und Galactose. Von 
W. H. KENT und B. TOLLENS. (Ann. Chem. 227, 22.) Beim Kochen mit 
verdiinnter Schwefelsaure odeI' Salzsaure entsteht aus Milchzucker neben 
Galactose anch Dextrose nach der Gleichung: 

C12 H22 011 + H20 = c6U12 06 + C6H12 06 

Galactose, Dextrose. 
Die beste ~Iethode zur Darstellung der Schleimsaure aus ~Iilchzucker 

ist folgende: 100 g grob gepulverter ~Iilchzucker werden mit 1200 chcrn 
Salpetersaure von 1'15 spec. Gew. in einer Porzellanschale auf dem Wasser
bade erhitzt, bis die Masse noch ein Volumen von 150-200 cbcm einnimmt. 
Man lasst erkalten, setzt 200 cbcm Wasser hinzn, filtrirt narh einigen Tagen 
die Schleimsaure ab und wascht sie mit 1/2 I Wasser aus. ~Ian erhalt un
gefah'r 40 g fast reine Schleimsaure. Die doppelte ~Ienge Schleimsaure erhalt 
man beim Behandeln von Galactose mit Salpetersanre. 

Ueber die Nicht-Identitat von Galactose und Arabinose. 
Von LIPPMANN. (Ber. 17, 2238.) 

Ueber den aus Agar-Agar entstehenden Zucker. Von R. W. 
BAUER (J. prakt. Chem. 30, 367). Die neuerdings aus China rnassenhaft in 
den Handel komrnende und auch in unseren Kiichen vielfach schon benutzte 
Pflanzengallerte Agar-Agar, welche aus Seealgen und Tangen bereitet wird, 
entbalt ein dem Galactin MONTZ'S (C. r. 94:, 453) sehr nahe verwandtes, bis 
jetzt noch nicht isolirtes Kohlehydrat, welches beim Kochen mit verdiillllten 
Sauren Lactose liefert. Diese Muttersubstanz steht zur Lactose in ahnlicher 
Beziehung, wie Arabin zur Arabinose, Starke und Dextrin zur Dextrose. 

F. BOECKMANN. 
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2. Einnahme von Zucker im deutschen Zollgooiete in dem Campagnejahr 
1883/84. 

Bruttoert.rag der Eingangszolle Gesamt- Riickver- N ettoertrag der 
Menge der Brutto- S .d] I l'l. Brutto-

giitungen Steuer und des 
ertrag E = ertragder Zolls 

versteuer- der .. s ... &l",= ~ " Steuer fiir aus-~.s~ = ~.c, r:n S 
iiberhaupt! auf 

ten Rubeu 
Riiben- 0'::: ::1 0"" " 8 uud des gefiihrteu 
steuer l>=N l>.zi~ 0 ~ Zolls (Sp. 7 I den .", 

,. 
'" (Sp.2u.6) Zucker *) .; -",,, oJ " 

minus 8) Kopf 
1000 kg lOOO.u 1000 .It lOOO.u 1000 .It l000.u 1000 .It 1000 .u l000.u .It 

--1-------------
7 I 10 -2 3 4 5 6 8 9 

8918130 142690·1 1467.1 1 450·1 1 483·3 1 1400.5 144 090·6 I 96 302·3 I 47 788·3 11.0;, 

3. Zuckerverbrauch im deutschen Zollgebiete fiir das Campagnejahr 1883/84. 

1883/84 ...••..... 
13jiihriger Durchschnitt 

Eiufuhr 
Produc- von Zu-

tion von Zucker, sammen 
Roh- auf Roh· 

SpaIte zucker reo 
zucker") dllcirt 1 und 2 

** u. t) 
Tonnen 

1 I 2 I 3 I 
940109 I 5376 I 945485 
445018 16452 461470 

Ausfuhr 
von 

Zuckel 
auf Roh-
zucker re-

duclrt 
.. u. t) 

4 

595814 
170552 

I 

Verbrauch von 
Zncker auf Roh-
zucker reducirt 

iiberhaupt 
(Sp.3 

minus 4) 

5 

349671 
290918 

auf den 
Kopf 

kg 
--6-

7"6 
6·8 

XXIV. Starke und Starkezucker. 

A. Starke. 
I. Rohmaterial. 

Zur Veranderung der Kartoffeln beim Lagern in Mieten und 
Kellern teilt SAARE mit, dass die Verluste bei 10 monatlicher Lagerung etwa 
3-5 Proc. der Trockensubstanz betrugen, dass in qualitativer Beziehung der 

*) Wiihrend in den Spalten 2 bis 7 die So 11 ertrage, d. h. die den verstenerten 
Riiben- bezw. den verzollten Zuckermengeu entsprechenden Betrage ohne Riicksicht darauf, 
ob sie baar bezahlt oder creditirt wurden, eingesetzt sind, enthalt SpaIte 8 die 1st betrage, 
also die im betreJl'enden Zeitraum wirklich bezahlten, den ausgefiihrteu Mengen unr 
ausnahmsweise entsprechenden Ausfllbrvergiitungen. 

'*) VergL Anmerkung*) (Betrieb) Seite 248. Die Production von Melasse ist un
beriicksichtigt geblieben, da anzunehmen ist, dass dieselbe nur in verhiiItnismassig geringeu 
Mengen znm Consum als Zuckeraquivalent gelangt; auch die Ausfuhr von Melasse und 
Syrup ist (in Spalte 4) nicht in Anrechnung gebracht, wei! die entsprechenden Mengen 
mit geringen Ausnahmeu inlandische Erzeugnisse sind, deren Production bei obiger Be
rechnung ausser Betracht blieb. Dagegen musste die Einfuhr von Syrup und (verzollter) 
Rohzuckermelasse (in SpaIte 2) beriicksichtigt werden, wei! diese Producte vorwiegend 
als Ersatz fiir Zucker zllm unmittelbaren Geuusse verwendet werden. 

t) Rei Reductiou der Zuckerfabrlkat. auf Rohzucker sind folgeude Verhliltuis
zahlen angewandt: 100 kg Rohzucker = 100 kg Riibenzucker = 90 kg Raffinade, KandiR 
und anderer harter Zucker = 182 kg Syrup. 
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SUirkegchalt um huchstens 11/2 Proc. schwankte, also Wasserverdunstung und 
Starkeverathmung ziemlich gleichmassig verliefen, die Nichtstarke (Zucker 
und Dextrin) in den verschiedenen Kartoffelsorten verschieden stark vorhan
den und verschieden in der Zunahme beim Lagel'll war, z. B. bei SEED bis 
zu 2'4 Proc., bei DABER nur 0'8 Proc. Del' Gehalt an liislichem StickstolY 
scheint sich beim Lagern zu vermehren. Ali oer Starkeverathmung nehmen 
grosse nnd kleine Starkekiirner gleichmassig Teil. (Z. f. Sp. 1885, 24.9.) 

Bei einem Versuch, Kartoffelproben im Zimmer bei 120 R. zu 
halten, war die relative Zunahme an Starke in 14 Tagen im hiichsten Faile 
1 Proc., in 4 Wochen 2'3 Proc. SAARE glaubt daher nicht, dass solche Pro
ben als Controlproben bei Kaufen dienen kiinnen. (I. c. 454.) 

Bestimmung der Starke s. Spiritus, Rohmaterial. 

2. Apparate und Methoden der Starkefabrikation. 
Bchlammentleerer fiir Kartoffel- und Riibenwaschmaschinen von 

F. W. IlERING & Co. in Osterfeld bei Naumburg a. d. Saale. (D. P. 28401.) 

Was c h mas chi n e fiir Riiben und Kartoffeln mit verstellbaren Riihr
armen von P. F. D'HENNEZEL in Liez, Aisne, Frankreich. (D. P. 28277.) 

Schnell- und Aufthau- Wasche ohne Mehrverbrauch an Wasser 
von iiblicher Temperatur filr Riiben, Karfoffeln etc. J. H. HABRICB in Su
denburg-)Iagdeburg. (D. P. 20985.) 

. Ein schwimmender Abflussapparat von JOB. SCHWALB in Neu
stadt-}Iagdeburg besteht aus einem mittelst Stopfbiichse durch den Boden 
eines Absetzbottichs leicht verschiebbar gefiihrten Abflussrohre und einem 
Schwimmer, welcher die an del' Oberflache befindlichen Fliissigkeitsteile dem 
ersteren in mehreren Rinnen zufiihrt, indem er dem sinkenden Niveau del' 
Flilssigkeit selbstthi'ttig folgt. D. P. 29033. 

Die Wirkung der Centrifugen erreicht nach SAARE nie den in 
del' Litteratur vermerkten Wassergehalt der Starke von 35 Proc., im besten 
Faile 36 Proc., oft aber nur 44 Proc. Die Wirkung der Centrifuge ist, wie 
auch* CVRDES bestatigt, nicht abhangig vom System, sondel'll von der Tou
renzahl, cler Griisse der Fiillung und nach CVRDES von dem Durchmesser der 
Trommel, sowie der Qualitat del' Starke, so zwar, dass grobkiirnige, schwei
fige, in der halben Zeit fertig ist, als feinkiirnige, schliffige. (Z. f. Sp. 
1885, 231, 235.) 

Versuche iiber den Einfluss cler verschiedenen ~Iethoden der Starke
trocknung auf die Quantitat und Qualitat der erzielten Handelswaare teilt 
SAARE mit. WesentIich ist Trocknung bei nieclriger Temperatur (hochstens 
250 R.) bei Zufiihrung von trockner Luft und Bewegung des Trockengutes. 
Bei del' Horclentrocknung findet keine Bewegung del' Starke, oft hiichst man
gelhafte Ventilation, meist mangelhafte Vorwarmung del' Luft und hiiufig 
starke U e berhitzung statt. Exhaustoren sind practisch, aber oft falsch con-
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struirt; zu vieles Ventiliren unter Umstanden aueh schadlich (bei feuchter, 
kalter Aussenluft); KOST'S Ventilation mit Dampfstral billig und wirksam. 

Von den mechanischen Apparaten ist das Tueh ohne Ende der schleeh
teste, da gar keine Luftregulirung vorhanden, die Bewegung der Starke ge
ring und die Temperaturen meist zu hoch sind. Besser wirkt del' Apparat 
von SCHMIDT (D. P. 10243) weil die Starke stark bewegt, von warmer Luft 
begegnet und nicht zu hoch erhitzt wird. Er giebt aber grosse Staubmen
gen. Der Apparat von FEHR)IANN (D. P. 29600) 'wirkt am besten durch feine 
Verteilung und fortwahrende Bewegung der Starke durch einen Strom ange
warmter Luft. Das Canaltrockenverfahren konnte nicht gepriift werden. 
Der Apparat von VOGEL & CO. (D. P. 28291) erwies sich vorlaufig un
brauchbar. 

Bei mikroskopischer Priifung ergab sich, dass Starke vom Tueh ohne 
Ende die meisten, Hordenstarke, je nach der Fiihrung, mittlere Mengen 
ebenso der SCHMIDT'sehe Apparat, der FEHRMANN'sche dagegen die geringsten 
~Iengen verkleisterter Starkekiirner gab. 

Wie gross der quantitative Verlust bei U ebertrocknung ist, wies SAARE 
durch Zahlenbeispiele nacho CURDES teilt dazu noch mit, dass Uebertrock
nung auch das Liistre zerstiire. (Z. f. Sp. 1885, 23l.) 

Bei dem rotirenden Starke-Trockenapparaten von C. L. FEHR
MANN in Parchim i. TlI. besteht die Trommel aus mehreren,' aus Langsstaben 
gebildeten durchbrochenen ~Ianteiflachen M, urn Fig. 150. 
die Starke wahrend des Troeknens durch das fort
wahrende Fallen von ~fantei zu ~Iantei gieichzeitig 
zu zerkleinern. Der Canal K zum Einlassen der 
heissen Trockenluft erstreekt sieh ganz iiber eine 
Langsseite der Trommel, so dass sieh die Luft 
auf die ganze Trommel verteilt und, bei der Rota
tion durch die Stabe des :Mantels mit herumgefiihrt, 
in innige Beriihrung mit der faIIenden Starke ge
langt. (D. P. 296UO.) 

Trockenapparat von H. BETCHE, Berlin. (D. P. 28291.) 
Urn die Starke milder und frei von streng em Gerueh und Gesehmaek 

zu erhalten, eine voIIstandige Kiirnung herbeizufiihren und weniger spriide 
und grussere "KrystaIIe" als seither zu erzielen, empfehlen POLSON und 
~IARSHALL HARLEY in Paisley, die naeh dem Entwassern zu Stiieken zer
sehnittenen Stiirkekuchen zunaehst mittelst trockner Warme vorzuwiirmen und 
dann einer durch Dampf odeI' zerstaubtes Wasser hergesteJlten feuchten 
Atmosphare auszusetzen. (D. P. 27743.) 

Nach Versuchen iiber die Ausbeute einer Starkefabrik ohne 
~Iahlgang von 5 Wispel-Betrieb gegeniiber ~iner solchen mit ~Iahlgang, 
fand SAARE die schon friiher festgestellte Wirkung desselben *) fiir ver-

0) Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 271. 
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schiedene Kartoffelsorten bestatigt. Pro 100 kg verarbeiteter Starke wurden 
mit Mahlgang 5'6 kg bei Seedkartoffeln; 9'2 kg bei Daber'schen Kartoffeln 
mehr gewonnen als ohne denselben. (Z. f. Sp. 1884, 762.) 

In der ULMER REISSTARKEFABRIK (HEINRICH MACK) (D. P. 30256) ge
schieht das Weichen des Reises in schwacher Natronlauge auf einem Sieb
boden unter Bewegung der Fliissigkeit durch Einblasen comprimirter Luft 
durch zahlreiche Rohre. 

3. Verwertung der Rilckstande. 

Die Verluste an Trockensubstanz beim Einmiet'en von 
P iiI P e betragen nach neueren Versuchen (im Vergleich zu alteren) *) nach 
SAARE nach 3 Monaten 22 Proc., nach 5 Monaten 27 Proc. und nach 
7 Monaten 34 Proc. An diesen Verlusten nehmen alle Bestandteile der 
Piilpe ziemlich gleich stark Teil. (Z. f. Sp. 1885, 240.) 

P. FLIESSBACH in Curow vermischt die Piilpe der Kartoffelstarke
fa b rik a tio n mit Haaren, Faserstoffen etc. und verarbeitet sie vermittelst 
erwarmter Flachen zu allerhand Gegenstanden. (D. P. 28356.) 

Nach dem D. P. 29025 von FLIESSBACH wird die Piilpe zur Zerstiirung 
der Cellulose, welche sich bei der Verzuckerung der Piilpe mittelst S1iuren 
derart blaht, dass das ganze Verfahren mit Gewinn nicht ausfiihrbar ist, in 
Gruben mit durchHissigem Untergrunde bis zu Ende der Betriebsdauer der 
Giihrung iiberlassen, im teigigen Zustande aus den Gruben gehoben, durch
liiftet und nochmals in stets feuchtem Zustallde der Giihrung iiberlassen. 
Die letztere durchlauft dabei aile Stadien bis zur essigsauren Giihrung, ohne 
die Starkekiirner in der Piilpe erheblich anzugreifen. (? D. Ref.) Nach 
dieser Giihrung wird die Masse durch fortgesetztes Durcharbeiten oder 
Trocknen von ihrem unangenehmen Geruche befreit und dann wie iiblich 
weiter verarbeitet. ' 

Ein Verfahren ZUI' gemeinsamen Verwertung von Piilpe und Frucht
wasser nach KETTE-JASSEN besteht darin, dass das Reibsel (dem Ge
wicht nach doppelt so schwer als die verriebenen Kartoffeln) auf einem 
trocknen Schiittelsieb yom Fruchtwasser getrennt und dieses nach dem Ab
sitzen der Starke abgelassen und zu der abgetropften Piilpe gefiigt wird. 
Das Abtropfen der Piilpe geschieht in Tropfsacken, die an Drehscheiben be
weglich angebracht sind. Das resultirende Futter hat nach SAARE denselben 
Trockensubstanzgehalt wie die unentwasserte Piilpe, cler Stickstoffgehalt ist 
aber vervierfacht und der Wert in Folge dessen von 24 auf 44 Pfennige 
gestiegen. Gediimpft lasst sich das Gemisch ohne die Gesundheit beein
trachtigende Folgen an Rindvieh, Pferde und Schafe verfiittern. (Z. f. Sp. 
1885, 56.) 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 271. 
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B. Starkezucker. 
I. Fabrikation. 

~Ialtosesyrup und Maltosezucker werden nach dem CUISINIER
DUBRUNFAuT'schen Verfahren *) jetzt im grossen in einer Fabrik in Lembecq 
bei Briissel dargestellt. (Z. f. Sp. 1884, 962.) 

Nach einem Verfahren von WILDSMITH in London wird das Getreide 
oder der Reis, welcher z,r Fabrikation von Starke oder Starkezucker dienen 
soli, vor der Zerkleinerung mit Kalkwasser und neutralem schwefiigsaurem 
Natron und darauf mit verdiinnter Schwefelsaure getrankt. Durch die dabei 
freiwerdende schwefiige Saure wird die Masse nicht allein gebleicht, sondern 
auch gewissermaassen zersprengt und gelockert. Der Apparat zum Kochen 
des Getreides mit Sauren behufs Herstellung von Starkezucker ist am Boden 
mit einem durchlOcherten in Stopfbiichsen rotirenden Dampfschlangenrohre 
versehen, durch welches eine gleichmassige Verteilung des Dampfes in der 
Getreidemasse herbeigefiihrt wird. (D. P. 30890.) 

Gewinnung von Z ells t 0 ff und G I Y cos e aus Holz und anderen 
Pfianzenteilen. ADOLF BEHR in Kiithen. Die Holzspane werden in einem 
durch Dampf geheizten Behlilter mit Fusejiil extrahirt. Dann wird das Holz 
zur Gewinnung von GIycose mit Schwefelsaure behandelt' Der Behlilter, in 
dem dies geschieht, ist mit Riihrwerk ausgestattet, durch welches die Faser 
von der vorhandenen incrustirenden Substanz befreit wird. (D. P. 28219.) 

2. Untersuchungsmethoden. 
Das Verhalten und den Nachweis des G'allisins in kauflichem 

Traubenzucker und Analysen von 11 Traubenzuckerproben nach dieser 
Methode besprechen SCB,MITT & COBENZL im Verfolg ihrer friiheren Angabcn 
iiber das Gallisin.**) (Ber. 1884, 2456 u. 2467.) 

Trubung in Starkesyrup, die durch mehrfaches Behandeln mit 
Filterpressen sich nicht beseitigen liess, ruhrte nach P. ALTMANN von Blei
sulfat her, dass durch die Schwefelsaure eingefiihrt war. (Z. f. Sp. 1884, 74.) 

O. SURE. 
Statistik. 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr Ausfuhr 

Waarengattung 1 J~~uar I vom 1. Juli 1. J~:!ar I vom 1. Juli 
•. I 1884 bis Ende I . 1884 bls Ende IbiS Ende December bls .Ende December Juni 1885 
1884. . 1884. Jum 1885. 

an Zucker ........... 33822 34051 6386292 6762960 

" 
" 

Starke ............ 
Starke, Kraftmehl, Puder, 
Arrowroot .......... 

'J Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 273. 
""J Techn.-chem. Jahrh. 6, S. 275. 

10307 

-

- 101948 -
7489t) - 133286t) 

t) Diese Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis Ende Juni 1885. 
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Anhang: Starke nod Starkeznckel' in den Vel'einigten 
Staaten. 

CH. W. TREMAIN (Ver. St. P. 300165 yom 10. Juni 1884) construirt 
zum Sieben des Mahlgutes ein Cylindersieb, welchem ausser del' Drehullg 
um- die Achse noch eine Stossbewegung parallel der Achse erteilt wird. Die 
Vorteile dieses Siebes iiber die allgemein gebrauchlichen Schiittelsiebe sind 
nicht ersichtlich. 

1m Ver. St. P. 301971 yom 15. Juli 1884 teilt W. DURYEA mit, dass 
"die Fliissigkeit, welche nach dem Absetzen del' Starke fortlauft, feines Gluten 
und andere Stoffe in Liisung odeI' Suspension entbalt, welche man bisher 
schwer yom Wasser trennen konnte." D. will die Zellreste der Abfluss
wasser yom Wasser trennen und construirt dafur einen grossen Siebapparat, 
auf dem das Wasser allmalig abtropfen soli, anstatt einfach eine gute Filter 
press en fiir solchen Zweck zu nehmen. 

HIRAM DURYEA (Ver. SL P. 300700 yom 17. Juni 1884; 301436 
yom 1. Juli 1884) lasst seine Starkemilch absitzen, ruhrt den Niederschlag 
auf, verdiinnt auf 11 0 B., macht die Fliissigkeit alkalisch mit Natron, ruhrt 
Iangere Zeit um und lasst dann von Neuem absitzen. Unten solI sich reine 
Starke absetzen, dann eine Schicht Zellenmasse mit Starke gemischt und 
dariiber klares Wasser. Er trennt aIle drei so gut wie miiglich und verar
beitet die untere Schicht sogleich auf gute Starke. Die mittlere Zellenmasse 
solI man nach del' gewiihnlichen Methode uber die Starketische fliessen lassen. 

Bei den allgemein gebrauchlichen Schiittelsieben zur Trennung del' 
Starkemilch yom grob gemahlenen bedient man sich zum Ueberziehen eines 
einzigen Stiickes Seidengaze, welches an mehreren Stellcn des Rahmens 
durch Querhiilzer getragen wird. W. DURYEA beschreibt im Ver. St. P. 
303195 vom 15. Juli 1884 ein Sieb, welches aus einzelnen kleinen Rahmen 
besteht. Diese iiberzieht man einzeln und setzt sie fest in einen grossen 
Rahmen ein. Er will so dem vorzeitigen Abnutzen eines einzigen grosscn 
Stiickes Gaze am unteren Ende des Siebes vorbeugen. 

P. H. GRIMM (Vel'. St. P. 303~30 Yom 19. August 1884) vermischt 
seinen nach Patent 2%000*) erhaltenen gepressten groben Ahfall mit dem 
abgesetzten feinen AbfaH del' Maisstarke. 

H. WILLIAMS & S. L. ALBERGER (Ver. St. P. 308937 yom !J. December 
1884) convertiren gemahlenes Getreide mit odeI' ohne Druck, bis die Starke
reaction verschwunden, filtriren, neutralisiren mit !Iarmor und Aetzkalk, urn 
den bitteren Geschmack fortzunehmen und convertiren dann die Fliissigkeit 
zu Glucose odeI' Traubenzucker. Ihre Ausbeute betrii.gt 45 Pfd. zum Bushel. 

WRIGHT DURYEA (Ver. St. P. 312341 yom 17. Februal' 1885) liess 
einen Trockenapparat patentiren, bestehend aus einem Trockenzimmer mit 
oder ohne Dampfheizung, erwarmt durch heisse Luft von unten. Die zu 

.) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 2G!l. 
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trocknende Starke oder sonstigen l\Iaterialien werden auf endlosen Tiichern 
von oben nach unten entgegen der heissen Luft befiirdert. Ein Elevator 
dient dazu den Prozess beJiebig oft zu wiederholen. 

In einem zweiten Patent 312 342 arrangirt W. DURYEA die endlosen 
Tiicher anstatt iibereinander geneigt nebeneinander. Das nasse Material ge
langt so von unten schrag in die Rohe und wird am" oberen Ende des end
losen Tuehes abgeworfen auf ein Brechwerk, zerkleinert und gelangt dann 
wieder auf ein endloses Tueh. 

FRED. W. WIESEBROCK (Ver. St. P. 312593 yom 17. Februar 1885) ver
folgt den" gleichen Zweck des Trocknens von Abfallen der Starkefabriken 
und Brauereien. Zunachst versetzt er das Material mit geniigend Salz, um 
die Garung und Faulnis zu unterbrechen und trocknet dann bei hoher 
Temperatur unter Druck, um aile Keime zu tiidten und auch um zu verhin
dern, dass fremde Luft in den Trockenapparat eindringe. 

JOHN C. SCHUlfAN (Ver. St. P. 318307 yom 19. Mai 18'35) weicht Mais 
bei 150 0 F. ein, bis geniigend gelockert, kiihlt ab mit kaltem Wasser, bricht 
im Disintegrator und tennt ohne weiteren Wasserzusatz mittelst Sieb in 
Schale und Keim und innere Starke-Zellellmasse. Diese letztere wird fein 
gemahlen und auf Starke oder Alkohol verarbeitet. 

In zwei anderen Patenten 318308, 318309 specificirt der gleiche Ero 

finder noeh genauer die Starke und Starkezuckerbereitung, indem er das 
feingemahlene Gut siebt, um die Zellreste und Fasern zu trennen und dann 
die Fliissigkeit mit Soda behandelt. 

P. RADENHAUSEN (Ver. St. P. 319315 yom 2. Juni 1885) fiihrt an, dass 
in der Starkefabrikation die Garung nicht so iible Folgen hervorrufe wie 
die ammoniakalische Faulnis. Bei dem Sodaverfahren miisse stets ein 
grosser Ueberschuss von Soda angewendet werden um diese zu tiidten. , Er 
hat nun" gefunden, dass verdiinnte Schwefelsaure das billigste und wirksamste 
Antisepticum fiir die Getreidestarkefabrikation ist. Fur Starkezuckerfabri
kation hindert die kleine Menge Schwefelsaure, welche nach dem Waschen 
in der Starke bleibt, nicht und fur sonstige Zwecke kann sie leicht neutra
lisirt werden. 

JOHN C. SCHUlfAN (Ver. St. P. 320400, 401, 402, 403 yom 16. Juni 
1885) scheint es fur notig zu halten, seine fruheren Patente 318307 u. f. 
noch bedeutend zu vereinfachen. Er weicht ein, mahlt ohne Wasserzusatz, 
wie oben angegeben, siebt das Feingemahlene ab - undo betrachtet dieses 
als Starke. 

WILLIUM J. JEBB (Ver. St. P. 320361 yom 16. Juni 1885) fabricirt die 
gleiche Starke wie SCHUMAN und braucht sie dann in der Bierbrauerei. 

W. DURYEA (Ver. St. P. 320430, 431 yom 16. Juni 1885) ersetzt die 
100 Fuss und mehr langen Starketische durch mehrere kurze, um so ein 
gleichmassiges Fliessen der dunnen Starkemilch zu erzielen. 

Die drei folgenden Patente gehoren nicht viillig in das Gebiet der Starke
fabrikation, aber der Referent ist der U e berzeugung, dass sie ein Feld beriihren, 
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welches von besonderer Bedeutung fiir die Starkefabrikation ist. Das Ideal 
aller Getreidestarke- und Glucosefabriken sollte sein, Entfernung der Schale und 
des Keimes vor dem Vermahlen der Starkezellenmasse. Nur so kiinnen ra
tionel! prima Waaren gemacht werden. In der jetzigen Fabrikation der 
Hominy vom Mais bricht man denselben und entfernt so gut wie miiglich 
Schale und Keirn. Diese Methode ist jedoch mit bedeutenden Veri us ten 
verkniipft infolge des zahen ZusammenhaItens von Keirn, Schale und dem 
inneren harten Kern. Jos. FR. GEN'C (Ver. St. P. 302198, 199 vom 15. Juli 
1884) sucht diese Schwierigkeit zu iiberwinden, indem er das Getreide dampft 
und so die Schale und den Keirn zaher macht. Es wird dann sogleich zwischen 
geriefelten Walzen gebrochen und gesiebt. Den groben Teil (patentirt am 
19. November 1883 112085 und 17. November 1883 112082) behandelt man 
mit einer Maschine, welche den Keirn automatisch herauspickt. 1m Patent 
302200 vom 15. Juli 1884 beschreibt der gleiche Erfinder eine weitere Vor
richtung, welche dazu dienen soll, die Keime auszulesen. Der grobe Mahl
riickstand gelangt auf einem endlosen Tuch an eine mit Leder iiberzogene 
Holzwalze, welche mit feinen 1/32-1/16 Zoll langenStahlspitzen armirt ist. 
Diese picken die Keime und weichen Teile auf, wahrend die harten Griese 
nm in das Tuch eingedriickt werden. 

Davenport, Iowa. P. RADENHAlJSEN. 

xxv. Wein. 

I. Die Rebe. 
In den Blattern der Rebe wies KAYSER neben Invertzucker Rohr

zucker nacho In den Traubenbeeren fand er ihn dagegen nie. (Rep. anal. 
Chern. 1884, 40.) 

Neue Reben. Anba~versuche mit den chinesischen Rebsorten Vitia 
Davidi, V. Bomaneti und 'yo Pagnucci stellte die SOCIETE D'ACCLIMATISATION 
an. (Allg. Weinz. 1884, 171.) 

Die knollentragende Rebe Ampelociasus .Rockeana Planck. beschreibt 
nach Ziichtungsversuchen in Marseille CARRIERE. (Weinlaube 1884, 451.) 

Ueber die Vitia Rotondi (Tonking) macht ROMANET DlJ CAILLAlJD Mit
teilungen (Wein!. 1884, 140.) 

Aus Kandahar (Afghanistan) wird die Vitia perBica eingefiihrt. (I. c. 81.) 
Auf der Insel Jesso fand DEGRON eine neue Rebsorte (Iskikar~"). (AUg. 

Weinz. 1884, 44.) 
Eine Reihe wilder australischer Reben beschreibt F. v. MiiLLBR. (Wein!. 

1884, 555.) 
Die japanische Rebe "Yedda", richtiger KOBhiou-Rebe, halt v. TuiimEN 

fUr anbauwiirdig. (Wein!. 1885, 16.) 
Biedermann, Jahrb. VII. 17 
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Bodenbearbeitung. Weinbergspfliige mit zweekmilssigel' Einriehtung 
zum Wenden stellt die Firma SACK in Leipzig-Plagwitz her. (Allg. WeiIlZ. 
1884, 19.) Einen anderen Weinbergspflug besehreibt CHARPENTIER. (.Journ. 
de I'agric. 18R4. IV., 499.) 

Diingung. Lossboden diingt NESSLER mit Kali-Ammoniak-Supel'phos
phat. (Wochenbl. d. land. Ver. Baden 1884.) 

Als insectentodtenden Diinger empfiehlt GUILLAUMONT eine .l!lischung 
von 10 TIn. Eisenvitriol, 10 TIn. Holzasche une! 2 TIn. SteinkohlenteE'r 
(Allg. Weinz. 1884, 271.) 

Als Diinger fiir Setzreben empfiehlt NESSLER pro Hektar 4 mctr 
Kainit und ebensoviel Superphosphat, beide gut mit dem Compost vermischt. 
(Wochenbl. d. landw. Ver. Baden 1885, No.3.) P. WAGNER empfiehlt 2'8 met, 
hochprocentiges Superphosphat, 1'4 metr Chlorkalium und 1'1 mctr Chili
salpeter. (I. C. No.6.) 

Erzie,,"ung. Die »culture des vignes en cha'intres", die Erziehung der 
sogenannten krieehenden Reben, die ohne Pfahle am Boden hinlaufend ge
zogen werden, ist jetzt auch in Deutschland (Lothringen) eingefiihl't. 1h1'e 
Ausfiihrung beschreilJt des Nahel'en H. HEMMER. (Allgem. Weinz. 1884, 34.) 

Eine .l!lethode zur Erziehung von Reben am Spalier nach del' An
gabe von THOMERY teilt lLSEMANN mit. (!. C. 90.) 

Eingehende Mitteilungen iiber Re bcultursysteme, speciell fiir 
amel'ikanische Reben macht CENCELLI. (Riv. di vito ed eno!. ita!. 1884, 292.) 

Nach HARTIG ist fiir Rebpfahle in feuchtem Boden das Larchenholz 
und der Wachholder am haltbal'stert. (Giornale vinicolo ita!. 1884, X, 45.) 

Griissere Vel'edelungsversuche (auf Blindholz, auf Wurzelreben odel' 
Samlinge in del' Hand, auf altere imWeinberg stehende Stocke) wnrden in 
der GEISENHEIMER OBST- UND WEINBAC-ANSTALT ausgefiihrt una ein Berieht 
iiber die Resultate herausgegeben. (Weinbau und Weinhandel 1884, 401.) 
Andere Versuche teilt V. BABO mit. (Wein!. 1884, 24.) 

Ueber die Ausfiihrung del' Veredlungsmethode Barborier macht R. GOE'fHE 
(Weinlaube 1884, 249) iibel' eine neue Veredlu~gsmethode CAZALET Mit
teilungen. (Allg. Weinz. 1884, 277.) 

Die in Californien iibliche Veredlungsmethode beschreibt HUSMANN-NAPA 
(Wein!. 1884, 397.) 

Als Verbandmaterial beim Vel'edeln wird Baulllwachs, Kautschukpapier 
(I. C. 248) sowie mit Kupfervitriol getrankter Bindfae!en odeI' Raffiabast 
(Allgem. Weinz. 1884, ~2) empfohlell. VERDAL wendet zu gleichem Zwecke 
Stahlreifen an. (1. C. 296.) 

Ueber Aufzucht von Reben aus Samen in Deutschland und in Califor
nien berichten NOBBE und KRUH. (Allg. Weinz. 1884,187 u. Weill!' 1884, 116.) 

Feinde der Rebe. Reb I au S. Welche Anstrengungen zur Bekampfung 
der Reblaus gemacht werden, geht daraus hervor, dass }'rankreich im 
Jahre 1883 1 236 634 Frcs., Oesterreich 30000 fl. zu diesem Zwecke aug 
Btaatsmittelll spendete. (Wein!. 1884, 187 u. 389.) Auch die anderen Vinder 
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Europas und anderer 'YelHeile suehen sieh vor der Gefahr der Einschleppung 
und Verbreitung dureh Sperrgesetze und andere gesetzliche ~Iaassnahmell 
immer auf~ Keue zn srhiitzen. 

Trotzdem schreitet die Reblaus, wenn auch nicht mit der Schnelligkeit 
wie friiher, so dorh stetig fort und zeigt sich an immer neuen Stellen. In 
Deutschland fanden sich neue Herde an der Ahr (neben :ilteren) und bei 
Dresden. (Weinban n. 'Weinhandel 1884, 323 u. Wein!. 1884, 24 u. 307.) 
In Oesterreich in Niederiisterreich (Wi en. landw. Ztg. 1884,397,40+, 
477, 660, 740), in Steiermark (Wein!. 1884, 67), in Krahl (I c. 25), in Istrien 
(Wien.landw. Ztg. 1884, 477), in Ungarn in 167 neuen Gemeinden (Wein!. 
1884,364), ferner in Croatien (Allg. Weinz. 1884,266). In Rumanien 
und Serbien fanden sich auch neue Herde. (Weinl. 1884, 25, 342, 439 u. 
127). Eine Tabelle liber die Ausbreitung der Reblaus in Frankreich giebt 
Allg. Weiuz. 1884, 278 u. 357. In Italien fanden sich neue Infections
stellen in Sicilien und Sardinien. (Wein!. 1884, 450 u. 380.) Auch in der 
Schweiz machte das Insect Fortschritte im Kanton Neuenburg' und Genf 
(Schweiz. landw. Z. 1884,478), desgleichen in Portugal (Wein!.1884, 139). 

Von den chemischen und anderen lIIitteln zur Bekampfung der Reb
laus tritt der Schwefelkohlenstoff stark in den Hintergrund, wahrend seine 
Stelle mehr und mehr von den leichter verwendbaren Sulfocarbonaten einge
nommen wird. (Wein!. 1884, 523.) 

Von alteren lIfitteln ergaben Petroleum-Emulsion nach RILEY 
{Wein!. 1884, 522), Einsanden der Rebwurzeln, Bespri tzen der Reben 
mit heissem Wasser (1. c. 380) giinstige Resultate. 

Neu empfohlen wurden: Eine wassrige Liisung von S eh wefel
kohlenstoff (Ann. industr. 188,546), eine ~Iischung von Steiniil, 
Seifenliisung und Schwefelkohlenstoff (C. r. 99, 697), eine solche 
von Teer, Rohnaphtalin, ungeliischtem Kalk und 'Vasser (JounL 
de l'agric. 1884, 809), Hochofenschlacke (Ding!. 1884, 253, 204), mit 
Petroleum getr~inkte Holzkohle (Wein!. 1884, 512) und das Ver
gru ben (Allg. Weinz. 1884, 73) neb en anderen vollstandig unsinnigen 
Mitteln und Geheimmitteln. 

Patentirt wurden: Die Yerwendung von Chino lin- und Anilinbasen 
(D. P. 25223), einer·Fliissigkeit aus Urin, mit geliischtem Kalk ge
mischtem Urin, 'l'a,baksbriihe, Soda, Colophoniulll und Teer 
(D. P. 27557) und einer Fliissigkeit aus Pentaschwefelkalium, Seesalz 
und Wasser (D. P. 29701.) 

Als natiirliche Feinde der Reblaus wurden von LICHTENSTEIN 
folgende angesehen: Ein Thrips, Coccinella, Anthocoris nemorum,' ein Heme
robius, Trombidium sericeum und Scimnus binerrucatus. (C. r. 18S4.) 

Widerstandsfahige Reben. TERREL-DES-CHENES erklart die in 
der Isere heimische Rebart Petite Etraire fiir widerstandsfahig. (Allg. Weinz. 
1884, 327.) Als gute widerstandsfahige und direct, sowie auch als Pfropf
unterJage brauchbare Rebe wird York-Madeira empfohlen. (Wein!. 1884, 118.) 

17* 
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Eine neue widerstandsiahige Sorte ist Vitis paZmata oder rubra Michau:c 
(Journ. d'agr. prato 1884, I. 336.) 

In Bezug auf andere tierische Rebschadlinge berichtet PORTELE 
iiber die Schaden, welche der Sauerwurm dadurch veranlasst, dass er voll
standig ausgewachsene Beeren angreift, welche dann durch Schimmelpilze, 
Hefe- und Kahm-Pilze weiter zersetzt, der "S au e rf a u Ie" verfallen. (Weinl. 
1884, 404.) 

Gegen die Blutlaus wird Bestreichen der befallenen StelJ'en mit Leinol 
und Waschen mit einer Soda-Alaunlosung (?) empfohlen. (Deutsch. landw. 
Presse 1884, 11 und Gartenflora 313.) 

Es finden sich ferner Mitteilungen iiber den Rebenstecher (Rhynchite8 
betuZeti) und Otiochynchus corruptor (Riisselkafer) in der AUg. Weinzeitung 
1884, 204 und 306. Letzterer liess sich durch Rauchern mit Schwefel 
entfernen. 

Eine Raupe, Agrostis obeU,sca, bekaropfte OBERLIN mit Erfolg durch 
Naphtalin. (Landw. Zeitschr. f. EIs.-Lothr. 1884, 180.) 

Ein neuer Rebschadling fand sich in der Wanzenart Calocoris in Frank
reich. (Journ. d'agr. prato 1884, II. 17.) 

Pflanzliche Parasiten. Nach NEGRI degenerirt die Perenospora 
'ViticoZa (Mehlthau) in Gegenden, wo neue Sporen nicht zugefiihrt werden, in 
3 Jahren zu einer nicht fructificirenden Form. (Weinl. 1884, 537.) Gegen 
diesen P.ilz bringt FOEX eine Seifenlosung, die 1 Proc. Carbolsaure 
enthiilt, mit Erfolg mittelst eines Verstaubers in Anwendung (Progres viticole 
du Midi); ferner wurde gegen den Pilz eine 2 procentige Losung von 
Sulfocarbonat in Vorschlag gebracht (Riv. di vit. ed enol. ita!. 1884, 416) 
sowie Bestauben der Blatter mit pulverisirtem frischgebranntem Kalk (Weinl. 
1885, 268.) 

Den Traubenpilz (Oidium Tuckeri) bekampfte BOUCHE mit Erfolg 
durch Bespritzen mit Holzaschenlauge. (Botan. Centralb!. 1884,343.) JECKER 
schneidet die befallenen Reben schon im Herbst in derselben Weise, wie 
SOllSt im Friihjahr. (Landw. Z. f. EIs.-Lothr. 1884; 115.) 

Schutzmaassregeln gegen den 'Wurzelschimmel werden von V. TUVMEN 
und NESSLER mitgeteilt. (AUg. Weinz. 1884, 26 und Weinbau 1884, 14.) 
Gegen dieselbe Krankheit wendete FREY mit Erfolg Naphtalin an. (I. c. 96.) 
Wurzelschimmel wurde nach F. v. TUUMEN einmal durch Agaricus meZleus 
(MILLARDET), einmaLdurch Dematophora necatria: (HARTIG) veranlasst. (Wein!. 
1885, 73.) 

Genauere Beschreibungen von GZeosporium ampelophagum Sacc., 
PestaZosM uvicoZa Spegas., P. Thumeniana Spegas., Phoma diplodielZa Spegas., 
Ph. baccae Cast. und Gleosporium craasipes Spegas. giebt F. V. TUUMEN. 
(Allg. Weinz. 1884, 300.) Zwei neue Rebschadlinge sind Phoma succedanea 
und eine Species von Sphaerella, welche nach der Perenospora auftreten. 
(Weinl. 1884, 206.) Auf Amerikanerreben fand NEGRI Rhytisma monogramme. 
(Riv. di vito ed enol. ita!. 1884, 540.) 
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Ein als "Oenophile" verbreitetes Mittel gegen RebpiIze erkannten 
WEIGELT und L0088 als SchwefelalkaIi von hiichstens 1/10 Wert des Yerkaufs
preises. (Landw. Z. f. Els.-Lothr. 1884, 275.) 

Eine als "Kraussucht" auch an Blattern anderer Pflanzen beobachtete 
Ausbauchung und Anschwellung beschreibt v. THiiMEN als auch an den Reb
blattern auftretend. (Wein!. 1885, 289.) 

2. Most. 
Bei der Untersuchung von Yor- und Nachlauf erhielt J. MORITZ 

bei Geisenheimer Trauben nur geringe Unterschiede zwischen beiden, welche 
von dem Reifezustand der Trauben abhlingig waren. (Wein!. 1884, 584.) 

Neuerungen an Trauben- Fig. 151. 
abbeermaschinen von L. 
BRiiGGEMANN, Heilbronn.*) An 
Stelle des im Hauptpatent be
schriebenen halbrunden Gitters 
gist ein festes Riffelblech k 
getreten, an welchem die Trau
ben von den Fliigeln f der 
Schleudervorrichtung verrieben 
und gegen die von dem Riffel
blech k ganz unabhlingigen Git
ter g und s geschleudert werden, 
wobei die Kamme zuriickgehalten 
werden. Die Gitter erhalten, da- "'=-..J.~\~=-_________ ...J..._ 

mit keine Maische an ihnen han- '3: 

gen bleibt, durch den Zweischlag t mit den Federn u und den Curven
scheiben d sowie durch den Anschlag x eine sehr rasche schiittelnde Be
wegung. (D. P. 27951.) 

Bewegungsvorrichtung fiir Weinpressen von J. G. BOT8CH in Rappenau. 

~~m~ ~~ 
Kelterpresse von Jo

SEPH BINZ in Senheim. Das auf 
einem festen Lager drehbare 
Mutterrad B, durch welches 
die Spindel .A der Kelterpresse 
gesenkt oder gehoben wird, 
greift in ein Zahnrad C auf 
Achse D ein. Dieses hat auf 
seinem Rande eine Anzahl Yer
tiefungen, in welche die an 
dem Hebel E federnd befestigte, 

') Techn.-chem. Jahrb. 0, S. 291. 
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einseitig abgeschragte .Mitnehmerpuppe G stosswebe hill- unrl hergehend ein
greift und so das Rad selbst dreht. Das gahelfiirmige Ende F des Hebels E 
umfasst einen Zapfen J an einem in Schienen laufenden Zahnstangenstiick K, 
welches mittelst des am Handhebel M befestigten Zahnradsegmentes L in 
hin- und hergehende Bewegung gesetzt wird. (D. P. 30907.) 

Bewegungsmechanismus fiir den Pressstempel der }IABILLE'schen Fresse 
von D. LILLE in Troncens. (D. p. 27123.) 

Bei Versuchen iiber die Entsa uerung des }Iostes fanden P. WAGNER 
und F. BECKER als bestes Entsauernngsmittel den chemisch reinen gefall ten 
kohlensauren Kalk. (Z. d. !. Ver. Hessen ISS4, 241.) 

3. Wein. 
a) Weinbereitung und Behandlung. Eine neue Gahrkufe mit etagen

fiirmig angeordneten Senkbiiden zur Verhindernng des Aufsteigens def 
Treber und der Essigbildung hat PERRET construirt. (Ding!. 1884, 254:, 486.) 

Fig-. lfi~. Apparat zum Einschwefeln von J . .NKSSLER in 
Karlsruhe. In-dem im Cylinder A hangenden Liiffel B 
wird Schwefel verbrannt. Die entstandene schweflige 
Saure senkt sieh durch das Rohr G in das Fass. Eine 
zweite Riihre D mit einer Schale F, auf welcher man 
etwas Spiritus verbrennen Hlsst, und die durch di~ 
}<'lamme erhitzte Kugel E erzeugt den notwendigen Zug. 
(D. P. 29590.) 

Ueber abnol'men Verlauf der }Iostgarung 
unter verschiedenen ungiinstigen Beclingungen und den 
Einfluss der letzteren auf die Zusammensetzung des sich 
ergebenden Weines stellte ~I. BARTH eine Reihe von Ver
such en an, bei denen clem nahrstoffarmen ~Iost durch 

}<'iltration und durch Kochen sowol Hefekeime als auch Nahrstoffe der Hefe ent
zogen wurden, und durch Zusatz von Essigsaure und schwefligsaurem Kalk (ent
sprechend auftretendem Essigstich und Ablassen in stark geschwefelte Fasser) 
die Thiitigkeit der Hefe miiglichst gestiirt· wurde. AIle diese Manipulationen 
veranlassten eine starke Hemmung im Veri auf del' Garung, welche sich im 
Zuriickbleiben griisserer Znckermengen im Wein bemerklich machte. Am ein
schneidendsten war die Gegenwart von Essigsaure, da bei 0'3 Proc. sogar 
eine fremde (Mannitgarung) Platz griff und sich stets eine bedeutend hiihere 
Essigsauremenge im Wein zeigte als zugesetzt war. (Wein!. 1885, 61.) 
Dies Resultat. veranlasste BARTH, die Versuche mit Essigsaure zu wieder
holen und er fand seinen friiheren Befund bestatigt. Ausserdem zeigte sich 
aber, dass der Glyceringehalt, in Beziehimg zum Alkoholgehalt gesetzt, mit 
steigender Essigsauremenge sinkt und zwar tief unter das normale Verhalt
nis 7 bis 10: 100. Verfasser priifte infolgedessen ferner, ob vieIleicht 
andere Ursachen wie niedrige Temperatur wahrencl der Garung oder die 
}Ienge der nichtfliichtigen SanTen von Einfluss auf die Glycerinbildung sei 



Wein. 263 

und fand, dass bei Warmeentziehung keine grossen Unterschiede in del' 
Glycerirunenge sich zeigen, wenn nicht gleichzeitig Essigsaure mitwirkt, 
deren Wirkung dann erhiiht wird, dass dagegen bei Gegenwart viel fixer 
Siiuren auch eine griissere Glycerinmenge entsteht, die jedoch innerhalb del' 
normal en Grenze 7 bis 10: 100 (9'5) bleibt. (1. c. 97.) 

Del' Apparat zum E r hit zen von Wei n unter Luftabschluss von 
A. FROMM und J. VOROS in Budapest besteht aus einem mantelfiirmigen Kessel 
A lmd einer Innenfeuerung B. 
Von dem unteren Rohrstutzen 
des Kessels fiihrt ein Rohr 
bis nahezu auf den Boden 
des Fasses W. Ebenso ist 
eine Verbindung zwischen dem 

Fig. 154. 

Rohrstutzen y des Kessels - - J. 
durch das Rohr g und das ~ :tl ~ ~~ 
8pm""'h' , d" "M"" h,,- K '_/~' j1 
gestellt. In :Folge der Er- Wi 
hitzlmg tritt eine Circulation 
des Weines ein, welche so 
lange andauert, bis ein viilliger 
Ausgleich del' Temperatur im & 
Fasse und im Kessel statt-
gefunden hat. (D. P. 28847.) 

Einen anderen einfachen Apparat, um grosse Mengen Wein rasch und 
billig pasteurisiren zu konnen, hat CARPENE construirt (Riv. di vito ed enol. 
ital. 1884, 120), ferner BALLO (Wein!. 1885, 297). KUGLER und BALLO haben 
einen Apparat zum Erhitzen von Wein in den Gebinden patentirt. (D. P. 
31549.) 

Als bestes Klarmittel fand ~IACH bei einer Reihe von Versuchen 
Gelatine nach voraufgegangener Filtration. (Allg. Wein-Revue 1884, 172.) 

Eine neue Methode del' Weinbehandlung von CARPENE besteht 
im Concentriren del' Weine im Vacuum. Von je 100 I werden 40 I 
Vorlauf des Destillates, die den Alkohol enthalten, aufgefangen, dann, nach
dem die folgenden 50 I Destillat fortgegossen sind, zu dem Rest gefiigt und 
so ein doppelt concentrirter Wein geschaffen. Ein Apparat dazu fiir 60 hi 
kostet 40000.4. {Riv. di vit ed enol. ita!. 1884, 449.) MACH und PORTELE, 
die dies Verfahren priiften, halten es fiir sehr viel versprechend bei essig
stichigen Weinen zur Entfernung del' Essigsaure. Die Temperatur bei del' 
Destillation darf 70 0 C. nicht iiberschreiten. (Wein!. 1884, 458.) 

Das G las del' Flas ch en wird nach EGGER von den Sauren des Weines 
angegriffen und die Weine werden dadurch beschMigt, wenn dasselbe zu 
arm an Kieselsaure ist (Arch. f. Hyg.). 

Flaschenpasteurisirungsapparat von H. GRAUEL, Berlin. (D. P. 28821.) 
Apparat zur Hefeabsonderung bei der Schaumweinfabri-
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kation von SCHBINERT & NICOLAI, Berlin, D. P. 28988, besteht aus einem 
Aufsatz auf den Hals der Flasche, der eine besondere Kammer hat, in die 
die Hefe vor der Entfernung gebracht und durch die der Liqueur dann zu
gesetzt wird. 

b) Krankhelten ond ihre Heilang. Als KJarmittel empfiehlt RiiDIN
GER gewiihnlichen Knochenleim, den er mit Wasser unter vier- bis sechs
maligem Wechsel desselben quellen lasst und dann trocknet. (AUg. Weinztg. 
1884. 83.) 

Eine ~rethode zur Beurteilung des Wertes von Hausenblase giebt F. 
PROLLIUS (Z. anal. Chem. 1884. 96). 

Beim Klaren durch Zusatz von frischen Trebern zu einjahrigem 
Wein (NESSLER) erhielt die Geisenheimer Weinbauschule schlechte Resultate. 
(Weinbau- u. -handel. 1884. 40l.) 

Dasselbe Institut constatirte, dass del' Teer-Geschmack der Weine 
aus Trauben, die an mit Teerol impl'agnirten Pfahl en gezogen waren, mit 
den Jahren sich verliert, abel' bisweilen noch nach 6 Jahren sich bemerk
licb macht. (I. c. 40 l.) 

Von Perenospora befallene Trauben gaben einen Wein von geringem 
Alkoholgehalt, dessen Farbstoff sich schnell zel'setzte. Zusatz von Alkohol, 
Tannin und Weill.saure war ohne Erfolg, dagegen zeigte sich das Pasteuri
siren als wirksam gegen die Verderbnis. (C. r. 1884. Dec.) 

Das Rahn- oder Braunwerden del' Weine ruhrt nach J. MORITZ nicht 
von dem Vorhandensein fauler Beeren, wie gewiihnlich angenommen wird, 
ber, sondern von einer dem Fruchtfleische gruner (ullreifer) Beerell anhaf
tenden Substanz. (Allg. Weinztg. 1884. 10.) 

Antiseptische Wachskugelll, impragnirt mit schwefligsauren 
Salzell, Salicylsaure etc. will A. VOLLMAR als Schutz gegen Kahm etc. ver
wenden. Dieselben sind wesentlich nul' eine Modification der NESSLER'schen 
Kahmhiilzchen. (Wein!. 1885. 237.) 

c) Bestandteile des Welnes. Vollstandige Analysen finden sich 
von Mosten aus dem Rheingau (Weinbau und Weinhandel 1884. 382; 
373; 390; 421; 434) aus R.losterneuburg (Oesterreich) (Wein!. 1884. 
524); von Ofalu (Ungarn) (1. c. 510) aus PelIerd bei Funfkil'chen (Ungarn) 
(1. c. 605); von in Montpellier cultivirten Amerikanertrauben (I. c. 609); 
von in Italien cultivirten Amerikanerreben (Giorn. vinico!. ital. 1884. 603, 
613); von Tiroler Obstmosten (Tirol. landw. Blatter 1884. 13); von wurtem
bergischen Mosten verschiedener Traubensorten (Rep. anal. Chern. 1885. 169). 

V ollstandige Weinanalysen von reinen Weinen verschiedener Her
kunft veroffentlichen FRESENIUil und BORGMANN (Z. f. anal. Chem. 1884. 
44-48); von Saarweinen KLINKENBERG (I. c. 514); von 1883er Elsas
ser Weinen AMTHOR (Rep. anal. Chem. 1884. 296); von Wurtem
berger Weinen KLINGER (I. c. 266); von Biihmischen Weinen 
J. HANNAM ANN und DEYL (Allg. Weinztg. 1884. 234 und Bohmische Wein-
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bauer 1884. 41); von italienischen Weinen A. VIGNA (Rivist. di 
vit. ed enol. ita!. 1884. 40); von griechischen Weinen (Allg. Weinztg. 
1884. 277); von algerischen Weinen' PORTES (1. c. 243) von Weinen 
amerikanischer Reben (I. c. 265 u. We in!. 1884. 212); von Co chin
china Reben (Journ. de Pharm. et de Chim. 1884. 199); von afrikani
schen Reben (Journ. d'agr. pnat. 1884. II. 99), von Hefeweinen 
J. RERZ (Rep. ana!. Chem. 1885. 209). 

Eine neue Weinwaage construirte KAPELLER- Wien nach Angaben 
von REITLECRNER (Weinbau 1884. ]72). 

Zur Extractbestimmung in Weinen nach der Methode des Ein
trocknens teilt WEIGELT mit, dass, wenn man Weine mit Extractgehalten bis 
zu 2'5 Proc. hat, man von diesen direct 50 cbcm eintrocknen kann, dass 
man aber bei solchen, welche einen hoheren Extractgehalt zeigen, vorher auf 
etwa 2'5 Proc. verdiinnen und erst dann eintrocknen muss. (Zeitsch. anal. 
Chem. 1884. 26.) 

Die Saurebestimmung soll nach OTT so ausgefiihrt werden, dass 
man erst auf blaues und dann auf rotes Lackmuspapier austitrirt, damit 
nicht durch die oft mehrere Zehntel beanspruchende amphotere Reaction Irr
tiimer entstehen (Zeitschr. f. d. ges. Bauw. 1884. 321). 

Bei der Bestimmung der Weinsaure im Wein ist nach KAYSER stets 
der Kalkgehalt des Weines in Betracht zu ziehen, da neben Weinstein auch 
weinsaurer Kalk ausfallt. (Z. anal. Chern. 1884. 28.) 

Eine approximative Gerbstoffbestimmung fiihren NESSLER u. BARTH 
in der Weise aus, dass sie erst die Pektinkorper mit Alkohol fallen, das 
Filtrat auf ein bestimmtes Volum (ca. 5 fach) eindampfen und mit 1 cbem cone. 
Losung von essigsaurem Natron und 2 Tropfen Eisenchloridliisung versetzen. 
Aus der nach 24 Stunden gemessenen Rohe des Niederschlages schatzen sie 
die Procente Gerbstoff. (I. C. 318.) 

Mitteilungen iiber die Zusammensetzung der Weinaschen, worin nament
lich der Kali-, Mangan- und Chlorgehalt beriicksichtigt ist, macht L. MEDICUS 
(Rep. d. anal. Chem. 1885. 60). 

Eine Glycerinbestimmung griindet MINNECI auf die Loslichkeit 
von Kupferoxydhydrat in Glycerin. 50 cbcm Wein werden mit ammo
niakalischem Bleiacetat bis zur Entfernung des Ammoniaks gekocht, filtrirt, 
die Losung mit Kohlensaure von Blei befreit, erhitzt, filtrirt und das Filt.rat 
mit 1-2 Proc. Aetzkali versetzt. Diese Losung wird mit Kupferlosung bis 
zur Bildung eines Niederschlages von Kupferoxydhydrat titrirt, die Fliissig
keit abdekantirt und in einem gemessenen Teile das Kupfer mit Cyankali
losung zuriicktitrirt. (Rivista di vit. ed enol. ita!. 1884. 318.) . 

Nach MADMENE schwanken die Mangangehalte der Weine so stark, daSR 
sie einen Schluss auf 'die Reinheit der Weine nicht gestatten (Rep. anal. 
Chern. 1886. 201). 

LESPIAN und ROBINET haben B 0 r sa u r e als natiirlichen Bestandteil vieler 
Weine und Rebholzer erkannt (Journal. vinicole 1884). 
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}j'remde Farbstoffe. L. ~I. KRoHN-Bergen weist die Echtheit des 
_Farbstoffes eines Rotweines dadurch nach, dass er durch den zu untersuchen
den Wein 12-20 Stunden einen schwachen elektrischen Strom (2 Bunsen) 
~treichen las st. Der sich dabei bildende Bodensatz zeigt bei echten Rot
weinen lIDter dem ~Iicroscop einen gewebeartigen Habitus, wahrend gefarbte 
Weine einen Bodensatz iiberhaupt nicht geben. (Journal pharm. chim. 
1884. 298.) 

Eine Methode in Weinen sowol die aus Rosanilinsalzen bestehenden, 
als auch die von Rosanilinsulfosauren herstammendeu roten Farbstoffe nach
zuweisen teilt KAYSER mit (Rep. anal. Chern. 1884. 296.) 

Die quantitative Bestimmung von Fuchsin fiihren NESSLER u. BARTH 
annahernd so aus, dass sie den ammoniakalischen Wein mit Aether 
ausschiittcln, von der atherischen Liisung eine bestimmte Menge abheben 
und im ScMlchen iiber einem W ollfaden verdunsten. Aus der Starke der 
Fa.rbung gegeniiber der bei bekannten Fuchsinmengen wird die Menge ge
scMtzt. (Zeitschr. anal. Chern. 1884: 318.) 

Campecheholzfarbstoff weist BOIN nach, indem er den Wein mit 
Kalkmilch fallt, filtrirt, mit Schwefelsaure bis zur Rotfarbung versetzt, AI
kohol hinzufiigt und wieder filtrirt, bei dann erfolgendem Zusatz von Am
moniummolybdat wird die I<'liissigkeit bei Gegenwart von Campecheholz pur
purrot. (AUg. Weinz. 1884. 60.) 

Gelbfarbung mit Caramel weist AMTHOR wie folgt nacho 10 cbcm 
Wein werden in einem engen Cylinder mit 30-50 cbcm Paraldehyd und 
absolutem Alkohol bis zur Mischung beider Fliissigkeiten versetzt (15 bis 
20 cbcm). Bei Gegenwart von Caramel scheidet sich nach 24 Stunden ein 
braunlichgelber bis dunkelbrauner Niederschlag ab, den man durch Dekan
tiren und Nachwaschen mit Alkohoi gewinnen, in Wasser liisen und auf 
1 cbcm eindampfen kann, urn dann aus der Farbenintensitat auf die unge
fahre ~Ienge des Zusatzes zu schliessen. (Z. anal. Chern. 1885. 30.) 

Oxyazofarbstoffe (Ponceau R und RR, Bordeaux B und R, Croceln 
Scharlach etc.) weist STROHMER nach, indem er den Wein von Alkohol be
freit und dann Schafwollfaden farbt, die den Farbstoff begierig aufnehmen. 
~\Iit conc. Schwefelsaure entstehen dann lebhafte Farbungen (I. C. 1885. 271). 

Nach EGGER muss man bei dem Nachweis von Kartoffelzucker 
in Weinen genau nach den Vorschriften von NESSLER U. BARTH verfahren 
und nicht weiter als bis zum diinnen Syrup eindampfen, da sonst die un
vergahrbaren Bestandteile des Zuckers ihre Liislichkeit in Alkohol einbiissen 
Bollen. (Rep. anal. Chern. 1884. 347.) 

Derselbe Verfasser will Was s e r z usa tz z u Wei n nachweisen durch 
(len Nachweis von Salpetersaure, die in reinem Wein nie vorkommen solI. 
Der Nachweis geschieht in der vorher vorbereitete; Probe mit Diphenyl
amino (Arch. f. Hyg. 1884.) 

J. ERDELY fand beim Gypsen' von Maische aus angefaulten Trauben 
(1 kg Gyps pro hI) und Analyse der resultirenden Weine weder griissere 
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Farbenintensitat, noch griissere Haltbarkeit in dem gegypsten geg'eniiber dem 
ungegypsten Wein. (Wein!. 1884. 439.) 

Dagegen fand lIIAGNIER, dass durch Gypszusatz der Farbstoff verandert 
und nicht nur Weinstein, sondern auch neutrale organische Kaliumverbin
dungen umgesetzt werden, trotzdem das Gewicht an Kalksalzen sich nicht 
wesentlich vermehrt. (Weinbau und Weinhande!. 1884. 297.) 

Ais "Extrait sec" wird in Frankreich ein aus Stiirkezucker, Glycerin, 
Gerbsaure und Borsaure bestehendes Faischungsmittel in den Handel ge
bracht. (Wein!. 1884. 56l.) 

J. ~IORITZ fand, dass dem Weine zugesetzter Rohrzucker friiher oder 
spater invertirt wird, und dass diese Inversion durch Temperaturerhiihung 
(40-50 0 ) beschleunigt wird. Verf. fiihrt darauf die Verbesserung des Ge
schmackes der Schaumweine naCb. langerem Lagern zuriick. (Landw. Jahrb. 
1884. 929.) 

4. Riickstiinde und ihre Verwertung. 
Aus den Traubenkernen gewinnt man in Italien 18 Proc. eines zu 

Beleuchtungszwecken verwendeten 0 e I e s. Der Hauptort dieser Fabrikation 
ist Modena. (Weinbau 1884. 392.) 

Den technischen Wert weinsauren Kalkes bestimmt WEIGERT, in
dem er ihn mit kohlensaurem Kali kocht und zum Filtrat soviel Essigsaure 
setzt, dass Weinstein ausfallt, derselbe wird viillig mit Alkohol gefallt und 
titrirt. (Z. ana!. Chem. 1884. 357.) 

Eine ahnliche Vorschrift teilt KAMMER mit. (Chern. Ztg. 188.'1. 247.) 
Durch Pressen des Weingelagers in Filterpressen erh!llt J. STOLLAR 

einmal reichliche Mengen Triibwein und ferner gute Presshefe. Die Pressen 
liefert WEGELIN & HUBNER, Halle a. S. (Allgem. Weinz. 1884. 362, 379.) 

Der Apparat zur Cognacbereitung von J. STOLLAR-Kaschau wird als 
vorziiglich bezeichnet (1. c. 75.) 

Einen Apparat zur Gewinnung von 0 en ant a the r beschreibt RUDINGER 
O. c. 356). 

Statistik. 

Der mittlere Ertrag aller Weinlander wird auf ca. 110 MiJlionen 
Hektoliter geschiitzt, die sich wie folgt verteilen: 

Frankreich 32 Europaische Tiirkei 1 
Italien 
Spanien . 
Portugal. 
Oesterreich -U ngarn 
Deutschland. 
Russland. 
Schweiz . 

28'4 
18 
4 

16 
3 
2 
1 

Griechenland 1'& 
Rumanien . 0'7 
Serbien . . 0'& 
Cap der guten Hoffnung 0'6 
Nord-Amerika. . 1 
Australien . 
(Wein!. 1884. 88.) 
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Deutschlands Weinernte im Jahre 1883 belief sich auf 2 809 481 hI 
auf 120037 Hektaren; im Durchschnitt 1878/82 auf 1768260 hI. (Weinl. 
1885. 92.) 

. Deutschlands Weinhandel 1883 belief sich auf 
Wein in Fitssem Wein in Flaschen Schaumwein 

Import Export Import Export Import Export 

1882: 509513 104571 8538 48406 30401 18762 
1883: 522 362 124 395 8585 48779 30886 14112 
(Allg. Weinztg. 1884. 140). 

1m Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr Ausfuhr 

;1 •. J:!ar I vom18~Juli vom vom 1. Juli 
Waarenga ttung 1. Januar 1884 

bls Ende bis Ende bis Ende bis Ende 
Det884~er I J uni 1885. December Juni 1885. 1884. 

an W'i. un' Moo' in "",m \537 401 553912 106781 103932 
" Schaumwein in Flaschen .. 38 443 31982 13813 13759 
" anderem Wein in Flaschen 8461 7870 50281 46341 

Weinernte im Rheingau: 
ha Weiniaud Rotwein hI Weisswein hI 

1883: . . . 2344'20 877'20 54487'80 
(I. C. 109). 

Das Elsass herbstete 1883 = 640000 hI Wein (Els. Lothr. Zeitung 
1884. 4/3). 

Wiirtemb ergs Weinernte 1883 betrug auf 18458 ha = 333549 hI 
(AUg. Weinztg. 1884. 116). 

Die Weinernte Frankreichs betrug: 
Weiniand ha Ertrag hI 

1m Durchschnitt 1873/83 2354226 45053000 
1m Jahre 1883.. 2095927 36029000 
(Weinl. 1884. 190). 

Spanien: 
Wein ordin. 

1883: 7150759 
(Weinl. 1884. 405.) 

Exporthl 
Wein, Xeres Wein feiner 

272824 140804 

Einfuhr hI 

3014000 
8825654 

Trauben kg 

17639832 

Ausfuhr hI 

3089000 
2588768 

Import 
Wein hi 

2285068 

Portugal erntete 1883 = 2660000 hI (AUg. Weinz. 1884. 373). 

Italien: Import Export 
Wein im Fass in Flaschen Trauben Wein im Fass in Flaschen Trauben 

]II 100 St. 100 St. hI 100 St. 100 St. 
1881 : 44109 3915 1741710 17801 26460 
1882: 57610 3135 1312388 19461 36531 
1883: 43360 3321 2611355 17705 55849 
(Wein:I. 1884. 202). 
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Schweiz. Der Weinhandel ergab: 
Import Ctr. Export Ctr. 

1883: 785 083 26 795 (Wein!. 1884. 322). 
1884: 790776 (I'. c. 1885. 140). 

Oesterreich -U ngarn: 
Einfuhr Ctr. Ausfuhr Ctr. 

Trauben Wein im Fass in Flaschen Trauben Wein im Fass in Flaschen 
1883: 34 18552 8120 
(Wein!. 1884. 298). 

Russland. Die Einfuhr 1883 
Wein in Fassern . 
Wein in Flaschen . 
Schaumweine. . . 

(Weinbau 1884. 315.) 

14193 401756 308 

betrug an 
828002 Pud, 
288437 Flaschen, 
611 714 Flaschen. 

England. Die Einfuhr 1883 betrug 14382983 Gallonen. (Wine and 
Spirit Review 1884. 350.) 

N ord-Amerika erntete 1883 24453857 Gallonen Wein. (Annual 
Report of Comm. of agric.) 

Eingefiihrt wurden 1883: 
Sherrywein 
Portwein . 
Ungarwein. 
Rheinwein. 
Spanischer Rotwein 
Bordeauxwein . 
Cetterwein. . . 
Champagner . . 

(AUg. Weinz. 1884. 272.) 

XXVI. Bier. 

I. Rohmaterialien. 

47824'03 h!. 
4451'14 " 
2 162'24 " 

38003'60 " 
13378'64 " 
52455'20 
15348'07 " 
13 639'59 hI. 

SAARI!. 

WBIN fand bei der Analyse Miinchener Brauwasser im Hektoliter: 
Trockenriickstand ... 29'4-64'4 g Organische Substanz. 1'5- 2'5 g . 
Gliihruckstand ..... 26'0-52'6" Gesamtharte •.••• 10'06-14'06° 
Chlor . . . . . . . . .. 0'7- 2'5" bleibende Harte .. ' 5'85-12'23° 
Kalk ••........ 10'1-14'1" Spuren Salpetersaure und Ammoniak. 
(AUg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 1884, No. 108.) 

Die Veranderungen der Gerste durch Beregnen und Auswachsen 
bestehen nach FAR8KY in Zunahine der Amide auf Kosten von Eiweiss und 
ni Verlusten an Fett und Dextrin. (Bohm. Bierbr. 1884, 459.) 

Die Einwirkung von Superphosphat und Chilisalpeter auf 
Hopfenpflanzen ist bei guten Witterungsverhaltnissen nach Versuchen 
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von KRAUS bei Spalter und Saazer Sorte sehr giinstig. (Biederm. Centr.-Bl. 
1885, 362.) 

BUNGENER wies nach, dass del' Hopfen ca. 1 Proc. Asparagm, also 
etwa 30 Proc. des liislichen Stickstoffs als Asparagin-Stickstoff, enthalt. 
(Z. f. d. ges. Brauw. 1885, 267.) 

'VILLIA~ISON und SPRINGMiiHL isolirten durch Auskochen des Hopfens 
mit Zucker!osung nnd weitere Behandlnng del' Ausziige mit Alkohol ein 
Alkaloid, Hopein, welchem sie die narkotische Wirkung des Hopfens zu
schreiben. (Phann. Ztg. 1885, No. 23, 44.) 

BUNGENER ermittelte, dass der active Bitterstoff des Hopfens das Oxy
dationsprodnct del' im Hopfen selbst enthaltenen Hopfenbittersaure ist. Eben 
diesen Kiirpern ist die antiseptische Wirkung des Hopfens eigen. (AUg. 
Brauer- u. Hopfen-Ztg. 1885.) 

Die Wirkung des Hopfens auf iHikroorganismen studirte HAYDUCK. 
Von den Hopfenbestandteilen ist es nul' das in 'Vasser sehr schwer, in 
Alkohol und Aether leicht liisliche bittere Harz, welches die J\Iilchsanre-, 
Buttersaure - und Fa.ulnis - Bacterien in del' Entwickelung hemmt. Essig
Saure-Bacterien wurden durch das Harz resp. den Hopfen nicht unterdriickt. 
Es geht hieraus henor, dass del' Hopfen nicht fiir alle in del' Brauerei vor
kommenden Bacterien ein Gift ist. Von den Harzen isolirte HAYDUCK ein 
festes und ein weiches Harz. Del' Gerbstoff des Hopfens keine antiseptische 
Wirkung, ebensowenig das atherische Oe1. Alter Hopfen wirkte wenig anti
septisch, ebenso mangelhaft ist auch die antiseptische Wirkung del' kauf
lichen Hopfenextracte. (W ochenschr. f. Br. 1885, 271.) 

JOSEF PRIESTER. Hopfenbiichse. (D. p. 30909.) 
HiiNERKOPF & SOHN und RUTSCHMANN in Niirnberg. Hopfen-Trocken

apparat. (D. P. 29586.) In eine Darre ist ein in einem Trichter auslaufender 
aus gelochtem Blech bestehendel' Kasten eingehangt, welcher den Hopfen 
aufnimmt. In del' Spitze des Trichters befindet sich ein rotirender Rechen, 
welcher den Hopfen, nachdem er durch langsames Trocknen bei etwa 30 0 

teilweise auseinander gefaUen ist, beim Verlassen des Trichters vollstandig 
zerkleinert. 

BREITHAl:PT in Strassburg extrahirt die atherischen Oele des 
Hopfens folgendermaassen. Del' griine odor frisch getrocknete Hopfen wirel 
in einem von aussen durch Dampfmantel B geheizten Gefasse .A erwarmt, 
wodurch die das atherische Oel umhiillenden Hautchen zersprengt werden. 
Alsdann tritt comprimirte Luft in das Gefiiss, welche sich mit. den ent
wickelten Dampfen sattigt. In del' Kiihlschlange E werden die Dampfe 
.(londensil't, die Luft tritt dann in ein evacuirtes Scheidegefiiss F, an dessen 
Boden sich das conclensirte Oel ansammelt, um VOll da in ein hermetisch 
verschliessbares Sammelgefass 0 abgezogen zu werden. Um Verluste durch 
{las in del' Luft geliist bleibende Oel zu vermeiden, wird dieselbe Luft, 
welche im Scheidegefasse verbleibt, noch mehrere Male zur Verdrangung des 
IHherischen Oeles benutzt, indem die Luftpumpe G, welche sie absaugt, 
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gleichzeitig Zllr Compression del' Luft im Extractionsgefa.sse dient. Das 
SCheidegefass kann auch als Kiihlgefass verwendet werden, indem man in 
dasselbe einen central en, mit Eis gefiillten Cylinder einsetzt, in welchem 

eine Kiihl- Fig. 15" . 

schlange 
liegt, weiche 
die mit athe
rischenDam
pfen belade
ne Luft zur 
Beschieuni
gung del' 

Condensa
tion der er
steren pas
sirt, ehe sit 
in das eigentliche Scheidegefiiss eintritt. Wenn man mit dem Scheidegefasse 
continuirlich arbeiten will, wendet man zwei Extractoren an, weiche abwech
seind mit Hopfen beschickt und entieert werden. (D. P. 29591.) 

II. MiUzerei. 

P. RIEBE in Reibersdorf, Sachsen. Gerstenquellstock mit Riihrwerk. 
(D. P. 29401.) Das Riihrwerk ist ein mit acht Rechen besetztes Rad, dessen 
Welle auf del' einen Seite in einem um einen Stift schwingendell Lager ruht, 
so dass es sich beim Entieeren des Quellstocks emporheben las st. Del' 
Quellstock schliesst sieh del' Form des Rades an und Iauft unten spitz zu. 

H. MULLER in )Iilitsch hat ein Patent auf eine MiiIzereianlage erhalten 
(D. P. 26823), bei welcher ein Keimapparat, eine ~Ialzdarre, ein Heizapparat 
und ein Luftreinigungsapparat Eigentiimlichkeiten zeigen. 

In del' pneumatischen Miilz erei von A. SCHNELL und F. VOEGELI 
in Lochbach-Burgdorf, Schweiz (D. P. 30625) erfolgt das Weich en und Keimen 
del' Gerste in sehr langsam rotirenden Kasten- Fig. 156. 

radem aus perforirtem Blech, welche mit ihrem 
unteren Teile in ein Wasserbassin eintauchen. 
Die Rader lagern auf sich drehenden Tragrollen d 

und bestehen aus einem von zahlreichen Zellen 'Ill 

gebildeten Radkranze odeI' Ringe, ohne Achse und 
Speichen. Die Zellen sind mit Schauthiiren 8 und 
an der Aussen- und Innenseite mit KIappthiiren 
zur Fiillullg und Entleerung versehenj unter del' 
obersten Zelle befindet sich zu Ietzterem Zwecke 
ferner ein Trichter 0 mit Klappe, aus welchem das fertige Griinmalz in 
kleine Wagen p fallt, die auf Schienen im Tunenranme del' Kastenrader laufell. 



272 Bier. 

Die Gerste fiiUt man oben in die Zelle ein, lasst diese mehrmals in 
das Wasserbassin eintauchen, entleert darauf letzteres und lasst die Gerste 
keimen, wobei sie in Folge der Rotation ohne weitere Arbeit fortwahrend 
gewendet und durchliiftet wird. SoUen die Kastenriider auch zum Darren 
des fertigen Griinmalzes dienen, so werden sie in einem geschlossenen Raume 
aufgesteUt, der einerseits mit einer Heizkammer, welche heisse Luft liefert, 
und andererseits mit einem Ventilator zum Absaugen der feuchten Luft 
verbunden ist. Weiteres hieriiber siehe Wochenschr. f. Br. 1885, 6 u. 11. 

O. BOTHNER in Leipzig hat einen Nebelapparat fiir Malztennen 
construirt. (D. P. 29293.) Den Hauptteil des Apparates bilden zwei in 

Fig. 157. einander geschobene Rohre B R' (Fig. 157), von 
welchen das innere R' mit vielen kleinen konischen 
Riihrchen G b~setzt ist, deren Spitzen vor Oeft'nun
gen 0' des ausseren Rohres B miinden. Das eine 
der Rohre fiihrt gepresste Luft, das andere Wasser; 
die aus den Riihrchen austretenden Stralen von 
ersterer treft'en mit dem letzteren an den Oeffnungen 
derartig zusammen, dass sie es zerstauben. Mehrere 
solche Rohre liisst man auf einem Schienenwagen 
fahren oder ordnet sie als SEGNER'Sches Wasserrad an. 

Ueber Beobachtungen in dem Betriel:> dieses Apparates siehe Wochenschr. 
f. Br. 1885, 103. 

BALCKE fand, dass das A b dar r en bei teilweise geschlossenen Ziigen 
diastase- und extractreichere MaIze liefert als bei nur gering ge,ift'neten oder 
ganz geschlossenen Ziigen. (Wochenschr. f. Br. 1885, 16.) 

LEYSER betont, dass ein geringer Unterschied in der Abdarrtemperatur 
bei englischen Darren, welche viel stralende Warme erzeugen und nicht mit 
Luftiiberschuss arbeiten, einen wesentlichen Einfluss auf die physikalische 
und chemische Beschaft'enheit des MaIzes ausiibt. MaIze mit stark gebranntem 
Mehlkiirper erheischen einen sehr vorsichtig geleiteten Maischprocess. (Schwab. 
Bierbr. 1884, November.) 

Bei der Malzdarrenheizung von A. TOMKINS, F. COURAGE und 
F. CRACKNALL in London durchstreichen die Verbrennungsproducte des Feuer
herdes mehrere neben demselben liegende gemauerte Canale, wahrend die 
zum Trocknen dienende Luft die aus zwei gewiilbten MetaUplatten gebildete 
hohle Decke der Canale in einer den Verbrennungsgasen entgegengesetzten 
Richtung durchzieht und sich so aUmalig immer stiirker erhitzt. (D. P. 29292.) 

Die PELZER'sche Ventilation mehretagiger Malzdarren*) wird so 
bewirkt, dass der den Zug erzeugende Kamin oder Dunstschlot in dem Raume 
unter der obersten Horde einmiindet und die Canale, welche dem Griinmalze 
vorgewarmte Luft zum Abschwelken zufiihren, oberhalb derselben, so das 
die Luft das Malz auf der obersten Horde in absteigender Richtung durch
striimt. (D. P. 29652.) 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 297. 
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Eine Einrichtung zur Erhitzung cler Darrluft von J. HEISSMANN 
in Hersbruck besteht aus einem verticalen weiten cylindrischen Luftheizrohre 
mit Rippen auf der Innenseite und vier gemauerten Fiillofen-Feuerungen, 
welche das Rohr unmittelbar umgeben. Die unten in das Rohr eintretende 
Luft erhitzt sich an den RippenfHichen, steigt mit stark em Zuge empor und 
wird durch eine Haube gleichmassig unter der Horde verteilt. (D. P. 30905.) 

L. KLATSCHER in Prag fiillt den oberen Teil des dachartigen Schirmes 
in ~Ialzdarren mit einem schlechten Warmeleiter, z. B. Asche, um zu ver
hiiten, dass die iiber demselben liegende i\fitte del' unteren Horde zu stark 
erhitzt wird. (D. P. 30721.) 

Bei del' Darre von F. SCHEIB in Smichow bei Prag sind die beiden 
Horden durch zwei gemauerte Wande vollstandig getrennt; die untere Horde 
wird durch ein Rauchrohr, die obere dagegen durch Heissluftcanale in del' 
Umfassungsmauer geheizt. (D. P. 30716.) 

Bei del' Vorrichtung von A. STEIN ECKER in Freising wird die frische 
Luft direct unter der Griinmalzhorde mittelst dreieckiger Fig. 158. 
Rohre in der Weise eingefiihrt, dass sie in kreisende Be
wegung kommt und dadurch gehindert wird, auf die untere 
Horde herabzusinken. Del' Kaminaufsatz besteht aus 
vier urn mittlere horiiontale Achsen A drehbaren Blech
klappen K, welche mittelst zweier zweiteiliger Ringe auf 
dem Dunstkamine, das Rauchrohr R umgebend, montirt 
sind. Der Wind driickt die obere Halfte derselben schrag 
nieder und entweicht durch die Oeffnung des dieht libel' ibm 
liegenden unteren Daches D, wahrend er gleichzeitig aus 
dem unterhalb del' Klappen freibleibenden Raume den Rauch 
ansaugt. (D. P. 27955.) 

Nach dem D. P. 28827 werden die Rauchgase, um den Zug in der 
Darre zu verstarken, in dem feuchten Luftraume unterhalb des Darrgewiilbes 
erst noch in einem oder mehreren Umgangen hindurchgefiihrt und dann erst 
in das verticale Mittelrohr des Dunstkamines geleitet. Unter der Griinmalz
horde liegen gleichfalls Rauchrohre, urn die durch Seitenrohre dicht unter 
derselben eingefiihrte Luft vorzuwarmen. 

Die Colonnen-Darre von SCHROETER in Guben besteht aus mehreren 
iibereinander liegenden Kasten, in welchen sich je ein Paar Rollen mit Ge
weben ohne Ende beflndet, welche das i\Ialz aufnehmen und bei Drehung 
del' Rollen auf die nachstfolgenden Gewe be entleeren. Die Kasten sind der
artig eingemauert, dass jeder fiir sich durch eine vermittelst Ziegel ver
schlossene Maueriiffnung herausgezogen werden kann. Urn die Darrluft zu 
zwingen, das auf den Geweben liegende Malz zu durchdringen, sind die 
Oeffnungen zwischen den Horden, durch welche das Malz beim Wenden 
herabfallt, wahrend des Darrens durch hangende Klappen geschlossen, welche 
vermittelst zweier gemeinsamer Zugstangen mit liisbarer Stiftverbindung ge-

Biedermann, Jahrh. VII. 18 
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statten, verschiedene Partieen del' Klappen unabhangig von einandel' zu 
regulil'en. (D. P. 31542.) 

Nach AUBRY nimmt mit dem Lageralter des MaIzes oft die Extract
ausbeute und zugleich auch die verzuckernde Kraft ab. CZ. f. d. ges. Brauw. 
1885, No. 13.) 

Bestimmung des Wassel's im ~falze ist am l'ichtigsten nach OTT (Z. f. 
d. ges. Brauw. 1884, 253 u. 330), wenn das in ganzen Kiirnern abgewogene 
Malz fein geschroten, ohne Verlust in eine Trockenriihre gebracht und diese 
im getrockneten Luftstrom anfangs auf 80-90 0 , dann auf 102 0 C. erhitzt 
wird. Die erste Wagung hat nach 3-6 Stunden zu erfolgen. 

·Malzpepton und Wiirzepepton stimmt nach SZYMANSKI in allen wesent
lichen Eigenschaften mit dem Fibrinpepton iiberein, namentlich in del' 
Biuretreaction; es ist wie dieses optisch activ und wird durch Natriumsulfat 
und Essigsaure nicht niedergeschlagen. In neutraler wassriger Lusung winl 
Malzpepton nicht durch Kupferoxydhydrat gefallt, letzteres winl vielmehl" 
clurch "lIlalzpepton geliist. (Ber. 1885, 492.) 

III. Brauen und Kuhlen. 
Den Feinheitsgrad des ~Ialzschrotes bestimmt AUBRY durch ein 

Sortir-Trommelsieb, aus vier Abteilungen bestehend. Die Siebe sind so ge
wahlt, dass No. I. 30, No. II. 56, No. III. 144, No. IV. 196 Oeffnungen auf 
dem qcm enthiilt. 

Ais Maassstab fiir eine gute Schrotung ist anzusehen, dass mindestens 
50 Proc. des Schrotes durch ein Sieb mit 1 mm weiten Oeffnungen durch
treten. Ein gutes Malz muss griiblich gemahlen noch gute Aufliisung und 
gute Extractausbeute geben. (Z. f. d. ges. Brauw. 1885, No.7.) 

Den Einfluss des Wassers von verschiedenem Gehalte an Riickstalld 
mit vorwiegendem Kalkgehalt auf die Quantitat del' W iirzeasche beim l\Iaischell 
und Kochen erklarten LINTNER & ERHARD dahin, dass die Aschen- und Phos
phorsaure-Gehalte del' Wiirzen mit wachsendem Aschengehalte des Wassel's 
abnehmen, nach dem Kochen abel' nur unmerklich geringer sind als vorher. 
Die Saccbarometeranzeige der Wiirze wird nicht beeinflusst. Del' Stickstoft'
gehalt del' W iirze verringel't sich sowol mit steigendem Aschengehalte 
des Wassers als durch das Kochen. Die Decoction giebt einen hiiherell 
Phosphorsauregehalt del' Wiirze als die Infusion. (Z. f.' d. ges. Branw. 
1884, 247.) 

E. KOKOSINSKI und E. BERENT in Paris. Anfeucht- und l\lahl-Appal'at 
fiir geschrotetes l\lalz. (D. P. 26826.) 

B. GERVAIS in Montmorillon hat eine transportable Brauerei fiir 
KI ein be tri e b eingerichtet. Dieselbe enthalt eine l\lalzquetsche, ein Kalt
wasserreservoir, einen Siedekessel, einen Herd, einen Maischbottich, einen 
Wiirzebehalter, eine Siedepfanne, ein Kiihlschiff und mehrere Garungs- und 
Klarbottiche in einem cylindrischen, mit einem leichten Dache iiberdeckten 
und von einer Wendeltreppe umgebenen Gestelle in del' angegebenen Reihen-
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folge iiber einander aufgestellt, so dass die l\Iaterialien (Malz , Wasser, 
Wiirze u. s. w.) von jedem Apparat zum nachstfolgenden nur infolge der 
Schwere niedersinken, del' Arbeitende zum Betriebe also nul' die Ablasshahne 
nach einander zu iiffnen hat. (D. P. 30037.) Nach dem D. P. 31269 haben 
die Klarbottiche und Garbottiche des Apparates einen auf del' Fliissigkeit 
schwimmenden nachsinkenden Deckel mit konischem in del' l\Iitte geiiffnetem 
Boden, welcher die Hefe wahrend del' Garung aufnimmt. Ausserdem ist 
{\ie Apparatcombination dadurch vereinfacht, dass das Wasserreservoir und 
{ler Wiirzebehalter in Fortfall gebracht sind. 

J. SCHOLZ in Laubegast stellt C hoc 0 I a den· B i e r her. Die Bierwiirze 
wird beim Kochen mit einem Cacao-Extract versetzt, mit diesem bei 6 0 del' 
Garung unterworfen, welche 7-8 'rage dauert, und 3-4 Wochen auf den 
Klarrassem del' Ruhe iiberlassen. Das Cacao-Extract wird durch Digeriren 
von 5 Teilen Cacao, 1 Teil Zucker mit etwa 10 Teilen destillirten Was
sel'S bei etwa 50 - 60 0 R., starkes Einkochen und FiItriren erhalten. 
(D. P. 28819.) 

Das Waschen des Hopfens mit kaltem 'Vasser kurz VOl' dem Gebrauche 
befiirwortet JAMES WALKER. (The Brew. Joum. 1885, 397.) 

GFALL in Innsbruck vermengt den Hopfen mit condensirter Bierwiirze 
(eingedicktem l\Ialzauszug); dann wi I'd del' Hopfen vermittelst einer Schneide
odcr Hackmaschine fein zerschnitten. (D. P. 29335.) 

F. SLAMA in Tachau und F .. FELIX in Taus. l\faschine zum Zerklei
nem von Hopfen. (D. P. 28425.) 

F. RODER in Reudnitz. l\faschine zum Zerkleinem des Hopfens. In 
einem hiilzemen fiestcll .A steht del' urn die Welle B rotirende hiilzeme 
Konus C, welchel' an seinem ausseren Umfange mit vierkantigcn Stiften aus 
hartem Holz bcsetzt ist. Diesel' Konus Gist umgeben von einem aus zwei 
Teilen bestehenden hiilzernen l\fantel D, welchel' an seiner inneren Seite 

Fig. 159. ebenfalls vierkantige Stifte aus hartem 
1Gi===FB: Holz tragt, die in diejenigen des Konus C 

eingreifen. Del' Hopfen wird dem Aufsatz 
E zugefiihrt, fallt von hier in den Raum 
zwischen dem Konus und dem Mantel, 
wird von den Holzstiften el'fasst und zer
rissen. (D. P. 28612.) 

Del' von G. HELLER in Prag ange
gebene Kessel zur Extraction des 
Hopfens mit Condensator zum Auffangen 
des mit den Dampfen sich verfliichtigenden 
Hopfeniils besitzt einen Siebboden und ein 

Kugelventil von solcher Schwere, dass durch die Steigerung des Dampfdruckes 
die 'remperatur im Kessel bis auf 1200 steigt. Erst bei diesel' kiinnen die Dampfe 
in den Condensationskiihler entweichen. Ein kleiner, geneigt liegender cylin
drischer Kessel, welcher zwischen zwei verticalen Sieben eine kleinere Mengl' 

18* 
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Hopfen aufnimmt, wird von dem unter 120 0 ausstriimendem Dampfe durch
striimt und so lediglich des fliichtigen Hopfeniils beraubt, welches sich gleich
falls im Condensationskiihler verdichtet. Das Extract aus dem Kessel wird 
mit der Bierwiirze gekocht, das DestilJat aus dem Kiihler dagegen wegen 
del' Fliichtigkeit des Hopfeniils der Wiirze erst kurze Zeit vor Beendigung 
des Siedens zugesetzt. (D. P. 26S88.) 

DEINHARDT'S Hopfensudmethode *) bespricht PRIOR. Verbrauchter Hopfen 
des alten Verfahrens enthielt 24-28 Proc., solcher nach DEINHARD'C'S Methode 
verarbeitet nur 5'57 Proc. Extract. (Wochenschr. f. Br. 1884, 554.) 

Der Ho p fen -Extractionsa pp ara t von KEMPE in .Moskau bildet eillen 
langlichen geschlossenen Kessel mit Dampfmantel AI und ist im Innern durch 

Fig. 160. Siebe J J I in 

eine mittlere 
sehr grosse Ab
teilung fiir den 
Hopfen und 
zwei seitliche 
kleinere Abtei
lungen B C fiir 
den Ein- und 
Austritt der Ex
tractionsfiiissig
keit (Bierwiirze 
oder Wasser) 

abgeteilt. Letztere Abteilungen stehen durch Rohrleitungen mit einem 
tiber dem Kessel liegenden Schlangenkiihler in Verbindung. Die Extrac
tionsfiiissigkeit wird durch eine Pumpe in continuirliche Circulation durch 
den Kiihlapparat und wieder zuriickversetzt, urn durch die bestandige 
Bewegung leichter eine vollstandige Sattigung mit den liislichen Bestand
teilen des Hopfens herbeizufiihren. Der Kiihler dient auch dazu, das 
Extract bei der Entleerung zu kiihlen, urn dasselbe vor Verlust an Hopfeniil 
durch Verdampfung zu schiitzen. Ein Riihrwerk D wird wah rend des 
Sudes ofter in Bewegung gesetzt, urn das Verstopfen der Siebe zu ver
hindern und den Hopfen gleichmassig anzunetzen. In dem Gefasse V 
setzen sich mitgerissene Hopfenteile ab. M und MI sind :Manometer 
und Sicherheitsventile zur Ausgleichung etwa zu stark werdenden Ueber
oder Unterdrucks in dem Kessel oder Dampfmantel, E und EI die Mann
liicher zum Einfiillen und Entleeren des IIopfens, Rein Dreiwegehahn. 
(D. P. 28080.) 

Ueber die analytischen Berichte une! Garungserscheinungen der unter 
Anwendung obigen Verfahrens gebrauten Biere siehe Wochenschr. f. Br. 1884, 
621-624, 1885, 251-254. 

OJ Techn.·chem. Jahrb. 6, S. 295. 
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Nach A. STEINECKER in Freising wird der Hopfen mit Niederdruck
dampf behandelt, mit heissem Wasser iiberbriiht und mehrmals mit neuen 
Mengen Wassers und schliesslich Fig. 16t. 

in del' Wiirze selbst ausgekocht. 
Will man ihm bei systematischer 
Benutzung des Verfahrens von 
€inem Sude zumandern aufheben, 
so iiberdeckt man ihn, urn die 
Faulnis der auf ihn niedergeschla
genen Eiweissstoffe der Wiirze 
zu verhindern, mit kaltem Wasser. Die Hopfenkochgefasse enthalten einen 
Korb K aus gelochtem Blech oder auch nur einen Siebboden S, in 
beiden Fallen mit einem mit mehreren Aufsatzen versehenen centralen 
Siebrohre Z, ferner einen linsenfiirmigen Doppelboden D zum Heizen mit 
Dampf und am Deckel ein Sieb SI zur Verteilung des heissen Wassers. 
Der beim Kochen del' Wiirze aufsteigende mit Hopfen beladene Dampf ent
weicht durch ein Rohr f gunter dem Spiegel der Wiirze in die nnter 
dem Hopfenkessel stehende Pfanne P, so dass kein Hopfeniil verloren geht. 
(D. P. 27695.) 

Die Ueberfiihrung des Starkemehls in den Nachwiirzen in Zucker 
geschieht am besten durch Yerwendung der Nachwiirze zum Einmaischwasser 
oder durch langere Einwirkullg der Vorderwiirze auf die Nachwiirze im 
Wiirzekessel. (Wochenschr. f. Br. 1885, 339.) Fig. 162. 

Die YorrichtulIg 1.UI11 Abziehen del' Wiil~le 

von den 'l.'rebern Yon MALLAT in Pro nitz be teht 
au' eiLlem Gefas .A , d e~ . en unterer Teil uud 
Boden siobartig gelocht ' inll, lind in de en c n
tralem mit vier Reihen Ablauflu hem vel'. ehenem 
Rohr B , wclche dur h den Boden de.' Uiuter
bott ich hiLldurchgeht, ein dicht schliessender hollle!" 
Kolben C mittel t einer . pind el b alhnalig ge enkt 
wird, 0 d~ . dio in tla, Gcfii s.A eindringende 
'''iirze nach einander dUl"ch die Lochreihcn 1-4 ill 

den hohl cn r olbon und von da ab zum Abflu se gc
langt . Einc Scala zeigt, in welcher teHung ich del' 
liolben illl Rohrc befiDdet. Die pindel ist 
Hoh .. cZ umgchen . (D. P. 29605.) 

Dic :\ciditH zunahm e bei def 
\\ ' iirzeerzeugung bowics durch Untc\"
suchuug DEL o n ouBEK. (\Yochenschr. f. 
131'. 1885, 527.) 

eber W ii rz ca lla! y se n der Carls
berg's Brallcroi borichtct HA~~OHll . Ail S 

den Ito ' ult~tell ergicbt .~ i ch : 
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1. dass das Malz aus danischer Gerste immer eine an lIIaltose reichem 
Wiirze giebt als das deutscher Gerste, 

n. dass das Malz aus Chili-Gerstesich dem aus deutscher Gersts gleich 
verMIt, 

III. dass die gesainten Stickstofi'mengen in W iirzen verschiedener 1IIalz
sorten beinahe constant ist. 

Bei del' Vergarung der Dextrin- und ~Ialtosemengen verhalten sich 
verschiedene Hefen verschieden. 1m Allgemeinen wird aus Wiirzen danischer 
)Ialze viel weniger Dextrin vergohren als aus solchen von deutschem oder 
gar Chili-MaIze. (Wochenschr. f. Br. 1884, 790-793.) 

F. HUBNER in Walkmiihle bei Liibeck. Berieselungs-Kiihlappal'at. 
Der untere Teil der Berieselungswellbleche geht direct in Auffangtriige iiber, so
dass das Spritz en der Fliissigkeit vermieden wird. (D. P. 29341.) 

Der Cylinderkiihler von W. SCHMIDT in Flehingen ist in der Weise 
abgeandert, dass die zu kiihlende W iirze nicht aIIein an der Aussenwand~ 
sondem auch an der ebenfalls wellenfiirmig gebogenen Innenwand des 
Cylinders hinablauft. Der Cylinder wird durch parallel oder schlangenfiirmig 
laufende Kiihlriihren von ovalem Querschnitt gebildet. (D. P. 27457.) 

Der Bierkiihlapparat von C. PLATZ in Saulgau, Wiirttemberg, besteht 
aus einem mit Wasser und Eis gefiillten Kasten, einem einfachen durch eine 
Kurbel bewegten Riihrwerke und drei Kiihlplatten, welche das Bier nach 
einander durchfliesst. Der Raum zwischen den Kiihlplatten ist durch ein
gelegte parallele Kautschukstreifen derartig abgeteilt, dass das Bier einen 
schlangenfiirmig hin- und hergehenden Weg zuriicklegen muss. Del' Apparat 
kann auch als Gegenstromapparat angeordnet werden. Die Kiihlplatten e 

Fig. 16~. sind dann auf beiden Seiten mit Holzwanden h um-

•

0 geben und zwar so, dass links und rechts von jeder 
1J k a noch ein Zwischenraum bleibt. Dieser ist in der-

selben Weise wie die Kiihlplatten durch Kautschuk-
~ d '" schniire abgeteilt. Das warme Bier fliesst durch den 

Hahn a in die erste Kiihlplatte e, durchfliesst dieselbe db im Zickzack von oben nach unten, tritt dUl'ch den 
Schlauch c in die zweite Kiihlplatte e und fliesst durch 
den Hahn dab. Das Kiihlwasser fliesst, dem Biere 

- entgegenstriimend, durch Hahn k zu und durch Hahn 11. 

- ab. (D. P. 27801.) 

IV. Here nnd Garung. 
Die Anwendung del' rein geziichteten lIefe nach HANSEN. und JACOBSEN*) 

hat sich in Brauereien meist bewahrt. Als Ausgangspunkt dient eine Zelle 
gesunder, normaler Beschafi'enheit, die in Gelatinewiirze unter Beobachtung 
del' peinlichsten Sterilisation· cultivirt wird bei gleichzeitigel' mikroskopischer 

.) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 304. 
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Controle del' in kleiner Kammer befindlichen IIcfencolonie. Nach elmger 
Zeit wird die Colonie odeI' ein Teil derselben in Pasteur'sche Kolben uber
tragen, die mit sterilisirter Bierwiirze zum Teil beschickt sind. Durch 
weitere Verteilung der Reinculturen auf eine Anzahl Pasteur'scher Kolben 
wird bald eine griissere l\Ienge reiner Hefe gewonnen, welche nun in die 
Praxis iibertragen wird. Die Bierhefe, SacchaTomyces cerevisiae, tritt in ver
schiedenen Varietaten auf, deren jede ihre eigentiimliche Eigenschaften oft 
lange fortdauernd bewahrt. ~ran muss daher in del' Wahl der reinen Cultur
hefe fiir die specielle Brauerei wol bedacht sein. Die Carls berger Hefen
race unterscheidet sich in del' Garung, im Bruch und in del' Vergarung 
wesentlich von den deutschen Racen; die erzeugten Biere sind viel langeI' 
bei 150 R. haltbar und treten durch einen charakteristischen Geschmack her
VOl'. (W ochenschr. f. Br. 1884/85.) 

Beim Wassern der Hefe constatirte 1\1. SCHWARZ ein Schwachen des 
Zeuges, da die mit besserer Garkraft ausgestatteten Zellen an die Ober
flache treten, wahrend die beim Decantiren zuruckbleibenden unteren Hefen
schichten nicht so garkriiftig sind. (Amer. Bierbr. 1884, 233.) 

Die Regenerirung der Bierhefe nach HAYDUCK*) durch Fiihren del' 
Hefe in gehopfter Zuckerliisung wircl durch Erfolge in der Praxis be
wiesen und verdient claher die gebiihrende Beachtung in clem Braugewerbe. 
(Wochenschr. f. Br. 1884, 699, 709; 1885, 201.) 

A. G. SALOMON uncI W. DE VERE l\lATHEw fanden (The Brew. Journ. 
1885, XXI., 237 u. 260), class Kaliumphosphut als Hefenahrmitfel durch 
kein anderes Phosphat ersetzt werden kann. 1m Allgemeinen ist ein stiirender 
Phosphorsauremangel bei Garungen der Wiirze nie constatirt worden. 

Das Vorkommen von G I Y cog e n in der Bierhefe constatirt L. ERRERA. 
Dasselbe giebt mit Jod braunrote l<'arbungen. (C. r. 1885, 101, 253.) 

Die Z eugziehmaschine von G. PFISTER in l<'rankfurt a. M.**) enthalt 
ein horizontales Riihrwerk, dessen Riihrarme eine schaufelfiirmige Riickwund 
und zwei zu beiden Seiten derselben angeordnete Platten bilden, so dass 
heim Drehen del' Welle die Wiirze zwischen beiden hindurchgepresst wird. 
(D. P. 29288.) 

G. HONERLA in Kohlstftdt, Lippe. Luftkiihlapparat. Durch einen 
sehr hohen Bottich, welcher in seinem unteren Teile mit einer Reihe uber 
einander lie gender Siebbiiden und einem Ablasshahne versehen und in seinem 
oberen Teile mit Eis gefiillt ist, wircl Luft mittelst eines GebHises hindurch
gesaugt. Die abgekiihlte Luft wird durch das GebHise nach einem SEGNER
schen Windrade iiber clem Kuhlschiffe getrieben, urn hier die Bierwiirze ab
zukiihlen. (D. P. 29045.) 

*) Techn.-chem. Jahrh. 6, S. 303. 
") Techn.-chem. Jahrh. 6, S. 301. 
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V. Kellerwesen. 
Unvergorene Biere nach E. PERRINS in Warwick sind gehopfte und 

mit Zucker und Salicylsaure versetzte Wiirzen, die nach der Klarung mit 
Kohlens[iure impragnirt werden. (Chem. Ztg. 1884, 1730.) 

W. TELTSCBER in Breslau. Champagnerbier. Untergariges, lagerreifes 
Und Krausenbier wird gemischt und auf Flaschen gebracht, mit dem Kork 
nach unten, unter zeitweiligem Schiitteln etwa 14 Tage del' Garung iiber
lassen und nach diesel' Zeit nach Art del' Champagnerfabrikation yon del' 
Hefe befreit. 

Del' Einfluss del' Kohlensiiure auf die Klarung und den Geschmack des 
Bieres ist nach Versuchen von LINTNER mit fliissiger Kohlensaure beim 
Spunden, Abfassen vom Mutterfass und beim Einwirken auf triibes Bier 
ausserst giinstig. (Z. f. d. ges. Brauw. 1884.) 

Del' selbsttMtige Fassfiillapparat von WUTB & DIEDERICH in Halle a. S. 
besteht aus einem Knierohre, dessen einer Schenkel in das Spundloch des 
Fasses gesteckt wird, wahrend man den anderen Schenkel mit der Zufiihrungs
leitung verbindet. Sobald die Fliissigkeit im Fasse ein bestimmtes Niveau 
erreicht hat, wird ein im verticalen Schenkel des Knierohres angebrachtes 
Ventil geschlossen, wodurch ein weiterer Zufluss abgeschnitten ist. Von 
aussen wird der Ventilschluss, d. h. die Anzeige, dass das Fass gefiiIlt ist, 
durch das Ausriicken eines Zeigers sichtbar. (Chem. Ztg. 1885, 144.) 

Als Conservirungsmittel fiir Lagergeholz und Kellergebalk in 
Brauereien empfiehlt BUSSE Phenolzinklosung. (Sachs. landw. Z. Ib85, 194.) 

Die Anwendung del' Emailfarben zum Gebrauch fiir lIIalztennen und 
Garkeller befiirwortet REINKE. (Wochenschr. f. Br. 1885, 534.) 

P. BENDER inllIannheim. Kellerkiihlung mit Ventilation. Die durch 
eine Kiilteerzeugungsmaschine gespeisten Kiihlrohre d befinden sich nicht wie 

Fig. 164. iiblich unter del' Decke del' 
Kellergewolbe, sondern in einell1 
besonderen seitlich oberhalb 
der Keller K liegenden Raull1e 
A, in welchem sich gleichzeitig 
ein Eisvorrat in einem aus 
Wellblech hergestellten BeMI
ter D befindet. Del' obere und 
untere Teil des Raull1es ist mit 
den Kellem durch Canale Cae 
verbunden, welche durch Klap
pen ganz oder teilweise ge
schlossen werden konnen. Die 
in den Kellel'll warm gewordene 
Luft steigt in den oberen Ca

nalen C a empor, kiihlt sich an den Kiihlrohren cl ab und sinkt durch die 
unteren Oeffnungen e wieder in die Keller zuriick. (D. P. 31161.) 
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P. SCHAAR inPiissneck. Oberirdischer Lagerkeller. (D.P. 30719.) 
Ein Apparat zum Erwarmen von Fliissigkeiten von C. BURCHARDT 

in Berlin ist nach Art eines Riihren-Berieselungskiihlers eingerichtet. Die 
Rohre enthalten statt des Kiihlwassers heisses Wasser, welches durch Ein-
lei ten von Dampf mittelst feiner Rohre fort- Fig. 165. 

wahrend heiss erhalten wird. Del' durch das 
Condensations wasser des Dampfes sich er
gebende Ueberschuss an Wasser fliesst <lurch 
ein Ueberlaufrohr am oberen Ende des Appara
tes abo (D. P. 29334.) 

BOLDT & VOGEL in Hamburg haben den 
Pasteurisir-Apparat von LANGER':') ver
bessert. Der das Bier aufnehmende innere 
Cylinder <les Apparates ist aus gewelltem Blech 
hergestellt und besitzt statt der durchgehen
den inneren Durchbrechung des Patentes 24936 
eine nur teilweise in den Cylinder eintretende 
centrale unten geschlossene Riihre P, in welche 
<lurch ein Rohr 0 das Heiz- oder Kiihlwasser 
geleitet wird, das sich von da iiber den Cylinder 
ergiesst; ein Mantel b zwingt dasselbe, an dell 
Wellen hinabzufliessell. 1m Boden ist eine 
Vertiefung i angebracht, iiber welche das Ab
zapfrohr n etwas hervorragt, um beim Abzapfen etwaige Unreinigkeiten lIes 
Bieres zuriickzuhaltell. (D. P. 28836.) 

Bei dem Pasteuririr-Apparat von H. GRAUEL in Berlin werden die 
heissen mit pasteurisirtem Bier gefiillten Flaschen in einem ulllUlterbrochenen 
Kreislaufe allmalig durch immer kaIter Fig. 166. 

werdendes Wasser abgekiihIt, und das 
hierdurch erhitzte Wasser wird zum all-
miHigen Vorwarmen del' frisch eingesetz-
ten noch kalten Flaschen benutzt. Del' 
Apparat wird aus einer Anzahl (z. B. 6) 
neben einander liegender, unter einander 
communicirender mit Wasser gefiilIter 
Behiilter AI-As mit Siebboden S und 

- ~- -------------
Jt--

_ . .lLIn-~.olJnr- _ _ __ _ 

--------
doppelten Scheidewanden B gebildet. In S. ._ 

jecler Scheidewand liegt ein Dampfstral- ~p..~~~~~i~~~~.--=-~i 
apparat D (event. auch eine Pumpe), ~ 
welcher das Wasser in Circulation versetzt. Man steigert nun die Tempe
ratur in einem del' Gefiisse mittelst des Dampfstralapparates bis zum g'e
wiinschten hochsten Grade und steIlt alsdann den niichstfolgenden Stralapparat 
an u. s. f. (D. P. 2882l.) 

') Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 305. 
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O. WOLTER in Bonn. l!'assputzmascbine. (D. P. 29877.) 
Der beim Scbmelzen des Pecbes und beim Picben selbst sicb bildende 

Rauch wird nach SCHMAHL in Mainz mittelst eines Exhaustors oder Stral
apparates durcb eine weite Robrleitung abgesaugt und in einem eisernen 
Korb mit gliibendem Coks verbrannt oder von einem Wasserberieselungs
apparat oder einem mit Lohe gefiillten Absorptionsapparat aufgenommen. 
(D. P. 29133.) 

n. ~IATTBIA8 in Alzey, Rbeinbessen. Verschiebbares Lager fiir Fass
rollmaschinen. (D. P. 28813.) 

VI. Untersnchnng des Bleres. 

Die Anwendung des Refractometers in der Bieranalyse empfiehlt 
SKALWEIT, da bei einem Gehalte von 1-20 Proc. Alkohol die Brecbungs
exponenten genau mit dem Gehalt an Alkobol gleichmassig wachsen~ (Repert. 
anal. Chern. 1884, No. 21.) 

Das Verhaltnis von Alkohol zu Glycerin im Biere priifte EGGER (Arch. 
fiir Hygiene II, 254). In 4 Monaten stieg der Vergarungsgrad von 21'7 auf 
53'5 und die Glycerinmenge fiel bei dem Vergarungsgrade von 47'4 an 
von 0'173 Proc. auf 0'160 Pro c., wahrencl gleichzeitig der Alkoholgehalt von 
3'71 Proc. auf 4'12 stieg. 1m Anfange der Garung bis zum Vergarungs
grade von 47'4 stiegen natiirlicb sowol Alkohol- wie Glyceringehalt. 

Die Stickstoffbestimmung im Biere und in den Wiirzen fiibrt 
REINKE nacb KJELDABL'S Methode aus, docb empfiehlt derselbe, den Zucker
gehalt der Wiirzen durch Aussaat einiger Hefezellen zu vergaren, urn cla
durch ein scbneJleres Arbeiten und Vermeidung von Verlusten zu erzielen. 
(Wochenschr. f. Br. 1885, 191.) 

Werden Biere nur mit geschwefeltem Hopfen bergestellt, so werden 
nach HERZ hiichstens 0'00783 g schweflige Saure im I gefunden. Findet man 
jedocb iiber 0'01385 g schweflige Saure -im I Bier, ist eill solches Bier del' 
Verwendullg von Sulfiten verdachtig zu erklaren. Solche Biere halten sich 
sehr lange klar, ohne Schimmeldecke und sauern selbst nach mehreren 
W ochen bei losem Verschlusse nur sehr wenig nacho (Repert. anal. Chern. 
1885, 58.) 

VOGEL constatirte durch Versuche, dass selbst bei Anwendung aus
nehmend grosser Quantitaten Salicylsaure fiir das Weichen uncl Nach
weichen der Gerste das Malz nach Beendignng des Keimprocesses keine 
SaJicylsaure mehr enthiilt. Unmittelbar nach dem Besprengen und Umwerfen 
der Haufen war Salicylsaure noch deutlich nachweisbar. Nach VOGEL lassen 
sich in einem Tropfen Bier noch deutlich 0'0000006 g Salicylsaure nach
weisen. (Chern. Ztg. 1885, 819.) 

Resolutionen der 4. Vers. d. fro Vereinig. bayer. Vertr. d. aug. 
Chern. am 7.-8. August 1885 in Niirnberg: 
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1. Zum Reinigen der Geratschaften in Brauereien ist schwefligsaurer 
Kalk zu verwerten. Hierauf hat stets ein Waschen mit Wasser zu folgen. 

2. Nach dem vorletzten Weichwasser darf der Kalkzusatz ebenso wenig 
gemacht werden als zur keimenden Gerste auf der Tenne. 

3. Das Destillat von 200 cm Bier darf nicht mehr als 10 mg Baryum
sulfat geben. 

4. Salieylsaure ist im Brauereibetriebe nicht zu verwenden. 
5. Die Anwendung von Rohrzucker als Auffrisehungsmittel fur Weissbier 

ist erlaubt. 
6. Gegen den Gebrauch von aus reinem Zucker hergestellter Biercouleur 

ist niehts einzuwenden. 
7. Zum Klaren des Bieres durfen nur FiItrirapparate, gut ausgekochte 

Hasel- und Buchenholzspane, Hausenblase und Gelatine in Anwendung 
kommen. (Chern. Ztg. 1885, 1156.) 

Farbbiere 
Alkohol 
Extract 
Asche . 

enthalten naeh HILGER, ~IAYRHOFER und ROSE 
2'39-2'9~ Proc. Stickstoffim Extract 0'84-1'02 Proe • 

. 10'63-8'07" Gesamtaciditat in cm Normallauge 

. 0'313-0'27" 10'8-3'0°. 
Zucker 1'7-2'0" 

(Corresp. d. bayr. Vertr. d. ang. Chern. 1884, 9.) 

VII. .Allgemeines uud Statistik. 

Nach AMMANN in Munchen und PH. TAFEL in Augsburg werden Bier
tr e be r auf einem Schrotwalzenstuhl mit schrag geriffelten Walzen von ver
schiedener Rotationsgeschwindigkeit geschroten oder gespalten und dann in 
einer rasch rotirenden cylindrischen Centrifugalsichtmaschine mit sehr genau 
verstellbaren Fliigeln gesichtet. Die zuriickbleibende Faser wird als Streu 
oder als Material fiir die Cellulosefabrikation, das durch's Sieb gegangene 
Mehl als Viehfutter verwandt. (D. P. 31253.) 

In Grossbritannien hat der Anbau von Gerste abgenommen, dagegen 
der von Hopfen zugenommen, letzterer namentIich in den ostlichen Districten 
der Grafschaft Kent. (The Brewers guardian.) 

Der Import von Hopfen in Indien betrug 1883/84 2802 Cwts. - Der 
Import von Bier in Indien betrug 1883/84 1261 441 Gallonen. - Die ein
heimische Bierproduction in Indien betrug 1883 2 597 298 Gallonen nach 
the Brewers Journ. (Wochenschr. f. Br. 1885, 240.) 

. Die Hopfenproduction in den australis chen Colonien im Jahre 1884 
belief sich nach The Brewers guard. vom 27. Januar 1885 auf 27944 Cwt. 
(a 50'802 kg); der Import betrug 8000 Cwt., der Export 9000 Cwt. 

Der Handel mit Hopfen zwischen Deutschland und Oesterreich-Ungarn. 
1884 wurden exportirt nach Deutschland 11 251 Doppel-Centner, importirt 
nach Oesterreich 12120 Doppel-Centner. (Wochenschr. f. Br. 1885, 317.1 
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Danziger Jopenbier, ein obergahriges, sehr dunkles Braunbier, zu 
.dessen Bereitung auf 70-90 1100 kg Malzschrot verwendet werden, wird wieder 
in griisserer ~Ienge fabricirt und namentlich nach England und Holland aus
gefuhrt. Die Ausfuhr betrug 1884 4521 Doppel-Centner. (Wochenschr. f. 
Br. 1885, 509.) 

Die Bierbrauerei in Afrika. SCHULZ berichtet, dass die ~IaIzbereitung 
in Afrika ein starkes Anfeuchten der Haufen verlangt; die Extractausbeuten 
betragen 61-67 Proc.; abgedarrt wird mit 55° R.; Dampfkochung ist vor
herrschend, unter Benutzung des Infusionsverfahrens: die Abmaischtemperatur 
darf nicht uber 520 R. betragen; das Hopfenkochen wahrt 5-12 Stunden. 

Die Haltbarkeit der Biere wird durch den hohen Extractgehalt der 
Stammwurzen, 1"8-20 Proc. BALLIG, bedingt. Die Vergarung ist 61-63 Proc. 
(Fassbender, allgem. Z. f. Bierbr. u. Malzfabr. 1885, 235-36.) 

Bierbrauerei in Italien. Die Production betrug 1884 130270 hI, der 
Import 67455 hI, der Export 213 hI. (AUg. Br. u. Hopf. Ztg. 1885, No. 45.) 

Grossbritanniens Bierexport betrug yom 1. October 1883 bis 1. Octo
ber 1884 441510 Barrels im Werte (decIarirt) von 1652104 £. (AUgem. 
Br. u. Hopf. Ztg. 1885, No. 20.) 

Verbrauch an steuerpflichtigen Materialien zur Biergewinnung im Reichs
steuergebiet. 

Vel'brauch au steuerpllichtigen Brau
stoffen 

1---------c:I---------1 Gesamt-

Unter 100 hi Zu 1 hi Bier aUer 
Sorten wurden 

der erz.eug- durchschnittlich 
ten Bler- nebeneinander 

Getreide MaIzsurrogate 
1

1 __ .-______ 1 Bier- menge waren verwendet 

= '" ... = o§ 

.~ 

I s... ~ ~ Hierunter gewin-
I ~~ ~, ~ ~' ~ nung 

co...... N~ w~ 

d~ I ~ .~ I~<,j §« 
:E ~ s ~ I ~~ I :;.~ 

100 kg 100 kg !100kg lOOkg 100 kg 100kg hI 

Q.i''g 
:s ~.;S 
~~~ 
~::;:: 

kg kg 

1883/8414725731!45780dl2465914924 h4136 1 15841 ZS391919 1 35 1 65 I 20·2 1 0·08 

(Wochenschr. f. Br. 1885 No. 13.) 

Vergleichende Zusammenstellung der Biergewinnung und der Bruttoertrage 
an Brausteuer im Zollgebiete des Deutschen Reiches. 

~Iengen des producirten Bieres in Hektolitern: 
Verwaltungsbezirke 

~:~~~~: I Bayel'll I W~rttem-I Baden I r!l:;~~-Izusammen 
geblet erg gen 

hl hl hl hl hl hl 

1883/84 23 391 919112 265 4121 3083823 I 1 220 728 1 823336 140785208 

Bruttoertrage an Brausteuer in ~Iark: 
1883/84 19 150993 131 922 4251 7 323 768 I 3 906 331 I 1 823328 164126 845 

(Wochenschr. f. Br. 1885 No. 13.) 

,.. .. 
is ... = ="'= "''0 ... 
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" I:Il 
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1·57 1-42 
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Bierverbrauch im Zollgebiete des Deutschen Reiches (einschl. Luxemburg.) 

Muthmaasslicher Verbrauch 
Bier- ------

Etatsjahr 
gewinnung 

Einfuhr Ausfnhr I auf den Kopf 
iiberhaupt der jeweiJigen 

I Bevolkerung -
1883/84 1408731121 108002 11079965 I 39901 149 I 87'8 

(Wochenschr. f. Br. 1885 No. 13.) 

Bierproductionslander des Continents und der Yereinigten Staaten Nord
Amerikas pro 1884. 

Zahl 
Bierproduction Hopfen 

S t a a t der Menge I Liter Production I Consnmtion 
I Brauereien Hektoliter I pr.Kopf Centner 

Belgien ...... 1250 9282000 I 154 130000 77 000 
Danemark · ... 251 1 148000 62 - 9000 
Deutsches Reich 25989 41211691 90 350000 310000 
Frankreich . . . 300f) 8320000 25 45000 54000 
Grossbritannien . 27050 44060000 125 530000 600000 
Italien .... . . 152 175000 6 - 1040 
Niederlande ... 500 1456000· 40 20000 9000 
Nord-Amerika .. 2240 20953285 : 40 285000 200000 
Norwegen · .. , 400 616000, 28 - 5000 
Oesterreich-Ungarn 2053 13037501 I 35 100000 91200 
Russland . .. 436 7500000 I 8 16000 25000 
Schweden · .... 322 936000 I 21 600 7400 
Schweiz ...... 424 1 108000 I 36 1000 5300 

Summa .. 64072 149803477 1477 600 1414940 
(Nach "Gambrinus" und Amerk. Bierbr. 1885, 312.) OTTO REINKE. 

XXVII. Spiritus. 

I. Rohmaterial. 
a) Anbau und Ernte der Kartoffeln. Ueber Kartoffelanbauversuche und 

Ertrage neuer Sorten berichten W. PAULSEN (Z. f. Sp. 1884, 1057), G. ANDRA. 
in Limbach bei Wilsdruff (I. c. 1885, 134), F. HEINE in Emersleben 
(I. c. 194). 

Ueber das Anwelken der Saatkartoffeln und Anwelkapparate ANDRA 
in Limbach (I. c. 250 u. 498). 

Gegen die Kartoffelkrankheit erzielte KOTTE in Pirna giinstige 
Resultate, indem er die Damme statt im Friihjahr schon im Herbst vorher 
zieht, so dass sie den Winter iiber dem Frost ausgesetzt sind, dann im 
Friihjahr Diinger einlegt und 14 Tage spater die Kartoffel legt. CZ. f. Sp. 
1884, 1027.) 
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b) Untersuchung des Rohmaterials. Die Starkebestimmung in 
Kiirnerfnichten hat MARCKER dahin abgeandert, dass er 3 g feingemahlene 
Substanz aufkocht, auf 65 0 kiihlt, mit 5 cbcm Malzauszug 20 Minuten digerirt, 
mit Weinsaure schwach ansauert, 1/2 Stunde bei 2 Atmospharen dampft, 
wieder bei 65 G mit 5 cbcm Malzextract 1/2 Stunde digerirt, filtrirt und mit 
15 cbcm Salzsaure 2 Stunden imertirt. Die Zahlen fallen gegen die friihere 
Methode h5her aus. SOXHLET Iasst dagegen auf die aufgeschlossene Masse 
nur Diastase einwirken, bestimmt die Maltose und berechnet daraus den 
Starkegehalt. Nach seiner Ansicht sind auf 10 TIe. Zucker 9,4 TIe. Starke 
zu rechnen. DELBRUCK halt dagegen fiir praktischen Zwecken dienende 
Analysen die alte Methode MARCKER'S fiir die beste, wei! sie den praktischen 
Erfolgen am nachsten liegende Werte liefert. (Z. f. Sp. 1885, 224.) 

Analysen von Maischmaterialien (Weizen, llfais, Wicken, Hirse, 
Gerste, Tapioca, Johannisbrotriickstande) sowie von Riickstanden der Spiritus
fabrikation teilt REINKE mit (Z. f. Sp. 1884, 903), wie sie im Laboratorium 
des Vereines der Spiritusfabrikanten in Berlin ausgefiihrt wurden. Analysen 
von zur Spiritusfabrikation gebrauchten Bataten bringt derselbe. (I. c. 
1885, 375.) 

Fig. 167. Bei G e r s ten verschiedener Herkunft 
fand MARX im Stickstoffgehalt, nicht aber 
im Phosphorsauregehalt, U ebereinstimmung. 
(Chem. Ztg. 1884, 1078.) 

Der Schnellkeim - Apparat von 
COLDEWE & SCHONJAHN in Braunschweig be
steht aus dem mit Wasser gefiillten Glas
behalter a, del' mit durchgehenden koni
schen Rillen versehenen Siebplatte b und 
den Abdeckungen d und f aus Filz odeI' 

anderen geeigneten Material bezw. der Metallplatte e mit Thermometer t. 
(D. P. 29009.) 

H. ENTEL in Zittau i. S. stellt die mit Vertiefungen zur Aufnahme der 
Samereien versehenen Keimplatten aus einem mit Wasser angeriihrten Ge
misch von 24 TIn. gebranntem Gyps und 1 TI. Holzkohlenpulver her. Diese 
~Iasse besitzt eine schwach erweichende fiir die Wurzelkeime giinstige 
OberfHiche und in Folge del' Beimengung del' Holzkohle grosse Porositat. 
(D. P. 31273.) 

Die Untersuchung des Getreides fiir Malzereizwecke auf K eim k raft 
und miiglichste Reinheit von Schimmel- und Spaltpilzen fiihrt R. REMPEL in 
Klausenburg aus, indem er die Korner auf feuchtem Sande keimen lasst und 
in sterilisirten Reagensglaschen angefenchtete Korner 20 bis 30 Stunden lang 
einer Temperatur von 30 bis 40 0 C. aussetzt und dann mikroskopisch uuter
sucht. (Z. f. Sp. 1885, 627.) 
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II. Dimpfen. 
Ueber die Veriinderungen del' Proteinsubstanzen beim Diimpfen 

von Kiirnerfriichten und Kartoffeln unter Hochdruck stellte P. BEHREND in 
Hohenheim eine Reihe von Versuchen an, bei denen 6 Stunden bei 140 0 C. 
und Versuchen in der Brennerei, bei denen die iibliche Zeit von ca. 
11/2 Stun den, also bei 140 0 C. etwa 30 bis 40 Minuten gedampft wurde. 
Aus den Versuchen ging hervor, dass durch zu langes Dampfen eine, je nach 
dem Material verschiedene l\fenge nicht eiweissartiger (also auch an Nahrwert 
in der Schlempe minderwertigen) Stoffe gebildet wiirden, dass dieser Eiweiss
zersetzung eine Eiweissliisung vorangeht, welche letztere bei del' in del' 
Praxis angewendeten Diimpfzeit fast allein eintritt, sodass bei ihr eher eine ' 
Vermehrung als Verminderung des Futterwertes del' Schlempe stattfindet. 
(Z. f. Sp. 1884, 1034 u. 1054.) 

Zum Diimpfen von l\fais wird derselbe in Wasser durch Dampf
einstriimung in wirbelnder Bewegung erhalten, gekocht und in Kessel iiber
fiihrt, welche unter Druck stehen. Durch die pliitzliche Temperaturerhiihung 
<lntweicht das aufgesogene Wasser gasfiirmig und lockert das Korn, dann 
wird mit kaltem Wasser auf die Maischtemperatur gebracht. L. S. KUHN in 
Cincinnati. (Vel'. St. P. 313431.) 

Der automatische Zerkleinerungsapparat Fig. 168. 

am Ausblaserohr des HENZE - Diimpfers von GAUL & 
HOFFMANN in Frankfurt a. d. OdeI' besteht aus dem 
Reactionsrad g, welches durch die unter atmospM
rischem Ueberdruck aus dem HENZE getriebene Masse 
in schnelle Rotation versetzt wird, der mit ihm fest 
verbundenen, bei e und f gefiihrten Welle d, an 
welcher mit Raspelhieb versehene Stahlspitzen 8 be
festigt sind und den feststehenden, in das Rohr 
hineinragenden Spitzen, welche im Verein mit den 
rotirenden Spitz en die Maische zerkleinern. Del' Apparat wirel durch Klemm
schrauben h mit dem Ausblaserohr verbunden. (D. P. 27351.) 

Urn den bekannten Doppelrost an Ausblasevorrichtungen, falls er sich 
durch Steine odeI' griibere Teile del' Maische verstopft, ohne wesentliche 
Stiirung des Betriebes reinigen zu kiinnen, Fig. 169. 

ist nach BENJAMIN HALL in Reval das Ge
Muse durch ein Kegelventil C mit del' durch 
beide Rostplatten DE hindurchgehenden 
Spindel J yom Dampfer .A absperrbar und 
die obere mit del' Seitenwand H des Ge
Muses verbundene Rostplatte E nach Liisung 
der Verschraubung S bequem seitlich her
ausnehmbar. Damit die Spindel J das Her
ausnehmen nicht hindere, ist die Rostplatte 
mit einem Schlitze e verseh ell. (D. P. 27807.) 
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Zerkleinerungsapparate. Am Ausblaserohre des HENzE-Diimpf
apparates ist von Jos. WOESLER in Wiegschiitz b. Cosel ein Konus i mit 

Fig. 170. gewundenen Rippen in einer Vertiefung 
von gleicher Oberfliiche angebracht: 
Derselbe wird mittelst eines an seiner 
Achse befestigten sechsfliigeligen Re
actionsrades h in Folge des starkell 
Druckes der ausgeblasenen Maische 
selbstthatig in Bewegung gesetzt. Zur 
Beseitigung von Verstopfungen, in 

dem als Steillfang dienenden Roste b oberhalb del' Zerkleinerungsvorrichtung 
dient ein Rechen c, dessen Ziihne d~rch die Stiibe des Rostes hindurch
greifen. (D. P. 28278.) 

Urn das Zuriickschlagen der ~Iaische in die Dampfeinstromungs
rohre im Henze zu verhindern, werden diese nach TRAPP 2 Zoll vom Ende 
verengt und wird eine ~Iessingkugel VOl' die Verengung gebracht, welche an 
dem Austreten in den Henze durch einen ganz am Ende des Rohres ange
brachten Stift verhindert wird. Tritt der Dampf aus, so wird die Kugel 
gegen den Stift, ist der Druck im Henze grosser als der des zustromendell 
Dampfes gegen die Rohrverjiingung, diese schliessend, gedriickt (Z. f. Sp. 
1884, 616.) 

Ill. Maischen. 
a) Theorie der Fermentwirkung. Die Gegenwart von Diastase 

(Amylase) wies L. BRASSE in den Bliittern von Kartoffeln, Topinambur, 
Zuckerriiben, Mais, Tabak etc. nacho (C. r. 99, 878.) 

Die Entstehung von Diastase geht nach JORISSON durch die Thatigkeit 
von Bacterien vor sich, da Blausaure ihre Bildung verhinderte. (Ber. chern. 
Ges. 1885, 79.) 

Dass bei normaler Einwirkung von Diastase auf Starke nur Maltose 
und ein nicht reducirendes Dextrin gebildet werden, bestatigen H. P. BROWN 
und G. H. ~IORRIS, und zwar tritt bei 50-60 0 ein Gleichgewichtszustand 
von 80'9 Proc. }Ialtose und 19'1 Proc. Dextrin ein. Bei begrenzter 
Wirkung del' Diastase bildet sich neben diesen beiden }faltodextrin. (Chern. 
Soc. Journ.) 

Aus einer Arbeit von P. BEHREND und H. STURCKE uber die Ver
anderung der stickstoffbaltigen Substanzen del' Gerste bei der 
Keimung, bei welcher der unliisliche, losliche Eiweissstickstoff und der Nicht
eiweissstickstoff in Betracht gezogen wurden, geht hervor, dass die Menge 
der loslichen Stickstoffverbindungen mit der Dauer des Wachsthums zu
nimmt, aber bei verschiedenen Gerstensorten die Zunahme an loslichem 
Eiweissstickstoli (weIche nach LINTNER JUN. auf eine solche an Diastase 
schliessen Hisst) verschieden verHiuft, wiihrend bei Saalgerste, welche nach 
Ansicht der Praxis schon "uberwachsen" war die Eiweisslosung noch 
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imrner die Eiweisszersetzung (Ami~bildung) iiberwog, also wol auch immer 
noch Piastase sich bildeta, war bei ungarischer Gerste in gleicher 
Zeit (134~ 137 Stunden) bereits ein Wiederabnehmen der liislichen Eiweiss
stoll'e zu c.onstatiren. (Z. f. Sp. 1885, 2.) 

Ein Von der Diastase verschiedenes liisliches -)<' e r men t, das dip un
verklefsterte Starke direct in Zucker iiberfiihrt, wies L. BRASSE in Blattern etc. 
nach und sehreibt ihm auch die Aufliisung der Starke in keimendem Samen 
zu. (C. r. 1885, 16. Febr.) 

. b) Malzbereitung. Ueber die extrahirende Wirkung des Quell wassers 
auf dill Gerste stellten P. BEHREND und H. STURCKE Versuche an. Dabei fand 
sich erstens, dass in den ersten 14 Stunden pro Liter etwa dreimal soviel 
'l'rockensubstanz ausgezogen wird, als in den folge!).dcn 24 Stunden und etwa 
fiinf- bis siebenmal soviel als in den letzten 24 Stunden. 1m ersten und 
zweiten Quellwasser sind zusammen mehr Mineralbestandteile als organische 
Substanzen enthalten. Ferner ergab sich, dass gleiche Mengen Quellwasser 
aus Gerstensorten von verschiedener Korngriisse verschiedene Mengen orga
uischer undanorganischer Substanz zu extrahiren im Stande sind, und zwar 
wird der kleinsten Gerste am meisten entnommen. Bei kleinkiirniger Gerste 
ist also das Quellen besonders vorsichtig zu handhaben. (Z. f. Sp. 1884, 
1074.) -

Ein Quellstock mit Riihrwerk zu gleichzeitigem Quellen und Waschen 
von Gerste ist PAUL RIEBE in Reibersrlorf in Sachs en durch D. P. 29401 
Plltentirt. _ 

Die Griinmalz-Sortirmaschine von C. P. L. FROHBERG iIi Rosswein, 
welche zum Al;)sondern von nicht keimfahigen, verkiimmerten, halben oder 
schimmligen Kiirnern aus dem Griinmalze dient, enthalt Fig. 171. 

aus schrag gestellten Stab en gebildete Sortirgitter d 
innerhalb eines rotirenden Gewebekonus . a derart an
geordnet, dass die Vorderseite eines jeden Gitters 
an der Innenflache des Konus anIiegt, dagegendie 
IIinterseite von derselben abgeriickt ist, so dass das 
Griinmalz yon einem Gitter auf das andere fallt, wah- Q, 

rend zufallig mit durch _die Gitter hindurchgefaIIene 
gekeimte Kiirner von dem Konus wieder auf die Gitter 
zuriickfallen. _ CD P. 27818) 

c) Maischen und Kiihlen. Der PAVLUANN'sche 
Vormllischbottich brancht bei Dickmaischen in Polge 
unvollkpmmener Maischwirkung nach Versuchen von STENGLEIN mehr Wasser 
pro Uter 1Iaische und mehr Zeit zur Kiihlung als andere Apparate und 
steht deshalb diesen nacho (Z. f. Sp. 1884, 650.) 

Der Maisch- und Kiihlapp:.\fat von A. RETTER in Grossgraben, Oels
Gnesener Bahn, besteht aus einem liegenden, hermetisch verschliessbaren, 
Vacuum- und Hochdruck aushaltendell, durch Wasserberieselung von ausseu 
gekiihltem . Kessel yon kleinem Quer- und grossem Liingenschnitt im Yer-

B i e d e rman n, Jahrb. VII. 1~ 
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Mltnis von mindestens 1 zu 5, welcher zwecks schneller und vollkommener 
Entleerung des Inhalts nach del' Mitte zu konisch erweitert istund einem in 

Fig. 172. ihm rotirenden 
mitmesserarti
geu; durchbro
chenen Schau
feln F besetz
ten Riihrwerk, 
'dessen eines 
Achsenlager D, 
urn eine freie 

Ausdehnung 
des Kessels bei 
starker Erwar

mung zu gestatten, auf Rollen ruht. Die dem Dampfer unter starkem 
Drucke entstriimende Kartoffelmaisehe wird durch ein enges Rohr R im 
oberen Teile einer Stirnwand unter Zerstaubung dureh die ganze Lange 
des Kessels gespritzt. Sie saugt dabei wie ein Dampfstral-Exhaustor dureh 
ein in der Nahe des Einstriimungs-Endes befindliehes oberes Mannloch M 
kalte 'Luft an und blast sie durch ein Mannloeh am anderen Teile des 
Kessels wieder aus, indem sie sieh dabei vorkiihlt. Die ~Iaisehe wird 
dann durch das sehr schnell rotirende Riihrwerk in diinner Sehieht an 
die gekiihlten Wandungen des Apparates geschleudert, und, da die Riihr
sehaufeln ]j' am ausserenEnde schrag gestellt sind, gleiehzeitig am Umfange 
des Kessels entlang getrieben, wahrend sie durch seine Mitte zuriickkehrt. 
(D. P. 29615.) 

Giinstige Resultate mit dies em Apparat fanden DELBRiicK und REINKE 
(Z. f. Sp. 1885, 271) und SAARE constatirte in einer griisseren Versuchsreihe, 
dass derselbe allen Anforderungen gerecht werde, indem er 24-2'l-procentige 
Maischen von 46 auf 12 0 R. mit rund 2'4 Liter Kiihlwasser pro Liter Maisch
raum von 8 - 81/2 0 R. in 1 Stunde und 30 bis 40 Minuten herunterkiihlt. 
(l~ ,c. 646.) 

Maisch- und Kiihlapparat mit Mischrad und Ventilator. JOHANN 
HAMPEL in Dresden. 

Die M aischm iihl e von RICH. KLINKHARDT tragt oben zwei Saugfliigel, 
welche die in dem :ftfaischbottich circulirende Maische zwischen die Mahl
flacheiJ. saugen mid zwei seitliche Druckfliigel, welche die die Mahlflache ver
lassende Maische durch Centrifugalkraft wieder nach Aussen treiben. 
(D. P. 26419.) 

CONRAD ZIMMER in Frankfurt a. M. hat foIgenden Apparat abzugeben. 
Die Trommel A der Centrifuge, weIche zur KIarung der Brennereimaische 
vor der Vergarung nach Analogie der Absetz-Centrifugen fiir Starke dienen 
soli, ist oben und unten offen und mit dem unteren inneren auf der Abtriebs
welle sitzenden Teile B durch vier Rippen 0 verbunden. In die Trommel 
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hlingt vom Deckel F herab die unbewegliche s. g. Glocke D, welche aus 
zwei einander umgebenden weiten Rohren DE besteht. Durch das Innere 
tritt die durch Rohr b zuge- Fig. 173. 

fiihrte heisse Maische ein, 
nimmt ihren Weg zwischen 
der Rohrwandung und dem 
Achsenkonus und tritt in die 
rotirende Trommel. Hier wird 
sie sofort an die Wandung 
geworfen llnd in ihre Bestand
teile getrennt; die klare W iirze 
wird uber den Lippenrand der 
Trommel und durch die Gestalt 
des Deckels geleitet, in die Ab
laufrinne G geschleudert, wah
rend die in der l<'liissigkeit 
suspendirtenBestandteile: Hiil
sen, Blatt- und Wurzelkeime 
u. s. w., der Centrifugalkraft 
folgend, sich im iiussersten 
'reile der Centrifuge ablagern 
und, anfangs mit Fliissigkeit gemischt durch den Spalt H austreten, bis 
eine feste Schicht den Durchgang von Fliissigkeit hindert. Die nahezu klare 
Maische passirt, ehe sie zum Rande der Trommel gelangt, nochmals einen mit 
feinstem Gewebe bespannten Reif B. Dureh den Fig. 174. 

Canal e zwischen beiden Rohren der Glocke wird 
atmosphiirische oder auch vorgekiihlte Luft ein
gesaugt, urn die heisse Maisehe durch Vorbei
streich en teils an dem dieselbe zufiihrenden 
Rohre. B, teils an der Oberflache .derselben in 
der Trommel der Centrifuge selbst abzukuhlen. 
Die ausgeschleuderten Riickstande, welche dureh k 

Oeffnungen M im Boden der Centrifuge fallen, 1[~1!!~rn~~i~ 
werden nochmals centrifugirt, und dann zu Fut-
terkuchen gepresst, abgetrocknet. (D.P. 28273.) 

Vacu um- Kiihla ppara t. A.Kux in Berlin. 
(Fig.174.) In dem Kiirper A sind Traufplatten a, 
sowie eine entsprechende Zahl Schalen b ange
bracht, welche letztere in der Mitte eine Oeffnung 
besitzen, wodurch es ermoglicht wird, in den 
Apparat eine hohle rotirende Welle c zu legen, 
die einmal zur Befestigung des Riihrwerkes. a 
und dann zur Aufnahme von seitlich angebrach-
ten Riihren e dient. Diese besitzen Durchboh- f. 

19* 
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rungen,so das,s bei Einleitung 'Von Wasser durch Rohr f in die hohle Welle c 
und somit die Riihren 6 ein Ansspiilen des ganzen Apparates ermiiglicht 
wird. Die abzukiihlj}ude Fliissigkeit wird dem Apparat durch Rohr k zugefiihrt, 
fliesst iibet den Rand (ler Schalen b, die Traufplatten a bespiilend, abwarts 
und sammelt sich am Boden des Apparates, woselbst sie' dUTCh das Riihr
werk d in steter Bewegung verbleibt und vou Zeit zu Zeit durch Rohr 1 
abg.e).asseu· odercontiuuirlich vermittelst Pumpe oder AbfaIIrohr entfernt 
werden kaun. DUrch den Rohrstutzen i wird der Apparat mit der Luftpumpe 
in Verbindung gesetzt. (D. P. 27453.) 

Cylinder-Kiihlappar!\t VOn CRR. LINSER in Reichenberg i. B. Die 
cylindrische zweiseitige Bedeselungskiihlflache des Apparates wird aus kreis
fiirmigen'Rohrstiicken gebildet, welche in Verbindungsstiicke von U-fiirmigem 
Querschnitt, eingesetzt und dUTch eine Scheidewand getrennt sind. Durch 
horizontale Scheidewande in den Verbindungsstiicken, wird das aufsteigende 
Kiihlwasser im Zickzack aUs einem Rohre ins andere geleitet. (D:P. 3{)901.) 

Der Kiihl- und Abdampfapparat von REESE in Dortmund besteht aus 
cinem System von iibereinander gelagerten .We1Iblechen, zwischen welchen 
hindurch gIeichzeitig und in continuirlicher Bewegung einerseits eine Fliissig
keit aus einem hochliegenden Reservoir fiiesst, andererseits kaIte Luft odeI' 
Feuergase, erstere durch e~nen Aspirator getrieben, ihrentgegonstriimen, urn 
sic entweder ahzuklihlen oder zu verdampfen. (D. P. 28211.) 

IV. Garung. 
, a) Theorie der, 4lirung. H efe garung. In Bezug auf die systematische 

SteIIung der Hefenpilze wenclet .Bieb REEsS. gegen BREFELD'S Behauptungen, 
dass pie verschiedenen HefepilZe keine typischen Pilzformen seien~ *) in~ 

dem er darauf hinweist, dass' BREFELD fUr seine "hefeartigen Sprossungen" 
die fiir Saccharomyces charakteristische Ascosporeribildung noeh nicht nach~ 
gewiesen habe. Er halt die Saccharomycesarten fiir riickgebildete Verwandte 
des ]fxoasclIs, wie auch DE B'ARY und C. FISOH. (Biolog.CentraJbl. 1884, 
4, Nr. 16.) 

Aus Versuchen, welche L. KNv iiber die Beziehungen des LiclJtesiur 
Zellteilung bei Sacc7wromyccs. cerevisiae ansteIIte, ergabsich,' dass dieselbo 
bei massigem Licht mit gleicher Lebhaftigkeit stattfinden wie im Dunkeln. 
(Ber. botan. Ges. 18M; 2, 129.) 
- Den von anderen Forschern ehemis~h festgestelIten"PHzschleim" del' 
Hefe fandHANsEN mikroskopi$ch bei Saccharomyces cerevisiae, PastorianfJ.8 
und ellipsoideus als- gelatiniises Netzwerk, in das die Hefe eingelagert war, 

'in dem an den ,.vanden von Kulturgefassen haftenden Hefenringe, und wenn 
'aunl).1l Hefenmasse 'sahr langsaineingetrockriet wurde.' Die~e Degeneration 
fall(l~$i<>il. beiaJltin Hefenarte:n der Praxis. ·(Botan. Centralbf. 21, Nr. 6.)' 

''rlie' VOll-- DunR~SFA~T V:ertretene '1'heorie ,der auswlihlenden Garullg 

*) Techn rhem. Jahrb. G, S.-.lG. 
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{Bevorzugung bestimmter Zuckerarten durch die Hefe) existirt nachBouRQUELOT 
nicht. (C. r. 1885, 1404 u. 1466.) 

Zur Hefenzuchtung berichtet DELBRiicK iiber Versuche, die er i1n 
Verein mit REINKE und KIPp anstellte, urn die Hefe stickstoffreicher zil 
machen, die angeblich dann garkraftiger ist. Urn den Stickstoft"reichtum 
der Hefe zu erhiihen, musste die Vermehrung beschrankt werden, ohne dass 
ihreFahigkeit Nahtstoife aufzunehmen vermindert wurde. Alkoholzusatz 
hemmt sowol die Vermehrung als auch die Nahrstoifaufllahme, musste also 
verworfen werden, dagegen zeigte sich Raumbeschrankung durch Vermehrung 
der Aussaut wirksam, wobei innerhalb 2 Stunden . der Stickstoifgehalt um 
2 Proc. gesteigert werden konnte. Lasst man ferner die Aussaatmengen so 
schwanken, dass die grosste Aussaat nicht so gross 'wird, dass siedie Ver
mehrung hemmt, so liefert immer die griissere Aussaat die grossere Ernie 
und stickstoffreichere Hefe. (Z .. f. Sp. 1885; 265.) , ' 

"Einen neuen Alkoholgarungserreger. fand· HANSEN in der hefe
artigen Form des Schimmelpilzes Monilia candida, . welcher . skh auf' Kuhmist 
und in den Rissen saftreicher Friichte findet.Die hefeartige Form· bildet 
Sieh beim Aussaen in Bierwurze etc. und bildet in der Zeit (16 Tagen), ill 
welcher Bierhefe 6 V (II. ProeAlkolwlbildet nul' h Vol: Proc" diejedoch 
Bich bei 6-monatlicher Garz'eit auf 5 Vol. Proc. steigert. Die Alkoholgatung 
4,<;;t ailio bei diesem Pilz, wie' es auch HANSEN fiir:Mueorhefe nachwies, nut 
sehr langsam. Die Moniliahefe enthalt kein In'Vertin,' kann aber Rohrzucke'r
liisungen direct vergaren. Der Rohrzucker ist· also unter' gewissen ,Um
standen direCt vergarbar •. (Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. 1884, n. 1l.) 

Die Lebensdauer von Pilzkeimen ist naeh Untersuchungen von E. 
DUCLAYX einesehr lange (20-29 Jahre) und 'wird durch alkalische Reaction 
des Substrates gefiirdert. (C. r. 1885, C. 184.) Das Sonnenlicht wirkt nallh 
derilselben 'Verfasser storend auf die Leb~nsfahigkeit der PilzsporEin ein. 
(I.e. 119.) 

Spaltpilzgarung. Dass Peptongarimg auf Grund derTh~tigk~it 
von' Pilzen durch Pflanzensafte bewirkt werden kann, wies V.MARCANO an 
dem Safte der Agave nach, der ingeringerMenge griissere Quantitiltell 
Fleis<lh peptonisirte. Daneben findet eine geringe Alkoholbildung statio 
(C. r: 99,81L) 

'Ueber die chemische Zusammensetzung von SpaJtpilzen; uiitnijch vO:n 
"Fiiulnisbacterien, Milzbrandpilz 'und Essigmutter berichtet M. NENcltr.· (Ber. 
~em. Ges. 1884, 2609.) 

Ein sehr wirksames Antisepticum ist nachCKIANDI~BEYein Liisung 
von 2 mg Schwefelkohlenstoff im Liter Wasser. (C. r. 99" 509.) 

b) Hefen- und Girungsfiihrung. Verwendungvon Bitterstoffen zur 
.Beteitung der K uns th·efe empfiehlt DELIlRiicK. Besonders der' Hopfen er
scheint hierzll geeignet, da er, obwol Bacteriengift, .doch nicht wie andere 
gleichwirkende Stoffe auch die Hefe benachteiiigt. Da aber der Hopfen Z. Z. 
sehr teuer ist, so empfiehlt derselbe, Versliche mit wildem Hopfen anzu-
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stellen. (Z. f. Sp.1884, 846.) In Siiddeutschland wird halp' Hopfen, halb 
Enzian beigemaischt. (I. c. 783.) STENGLEIN erhielt giinstige Resultate mit 
Hopfenzusatz 'und 'zwar 120 g auf 100 I 1IIaischraum, dann ist die Tem
peratur von 40 °beim Simren des Hefengutes nicht so angstIich festzulJalten. 
Auch Zusatzvon Hopfen beim Dampfen erwies. sieh niitzlich,. wenn nicht zu 
viel vom Fru.chtwasserfortgelassen wurde. (I. c. 1885, 267.) 

Ueber giiIlstigeResultate und Erspiunisse mit· der PART~NHEIMER'schen 
Refe *) berichtetCoNRAD-Zabitz (Z. f. Sp. 1885, 266.) Andere Urteile find en 
sieh 0, e.475, 1)15, 553.) 

Fiir Einfiihrung: der Garbottichkiihlung tritt WITTELSHi;iFE~ ein, 
durch :welehe einmalj.line langsamere Erwarmung der· ~raische, damit die 
Hefe slch garkriiftiger entwickelt, und zweitens eine' gering ere Kiihlzeit der 
suss en lIIaische .gewonnen wird, indem man bei Garbottichkiihlilng hiiher 
(mit 14-16 0 R.) anstellen kann.(Z. f. Sp. 1884, 669 u. 871.) 

Einen' einfachen Apparat fur Bottichkuhlung beschreibt HECKSTEDEN, 
Mildstedthof (Z. f. Sp. 18~4, 765.) 

Fur eil).e Gar d au e r von 48 Stunden, welche viele iisterreichische 
Fabrikanten .nach Einfiihrung der Productsteuer als vorteilhaft einfiihrten, 
fand KRUIS. nach Yersul;hen im Kleinen als giinstigste' Bedingungen 'zur Er
zielung miiglichst hoher Alkoholausbeuten: Concentration 18~20q·Ball., 

AnstellteI)l.peratnr ,ca. 13 0 .R. Eintritt der Hauptgarung (18 Q R.) in ca. 
18StuI).den, . Ende der HauptgaDJ-ng (24 0 R.) in ca. 29 Stund.en. (Oesterr.-
ung. Brenn.-Ztg.1884, No. 14 u. 15.). . 

. Die Reg'lllirungder Garung und Unterdriic~ung von Saurefermenten 
wollel\ G. POMMER und P.EBELL in Hannover durch Zusatz .von Was8Ejrstoff
superoxyd (in .3 PrQc.-Losung) oder von' Superoxyden der alkalischen EIden 
tu giirenden Fliissigkeiten erreichen. . (D. P, 28071.) 

G, PORION in st. Andnl-lez-Lille, Nord, Frankreich, kocht Getreide .in 
Wasser und zieht letzteres zu weiterer Benutzung ab oder dampft Karto.ffeln mit 
D.ampf von Atmosphiirenspannung, kiihIt die gedampften miiglichct unverletzt er
haltenelj. Rohstoffe Qurch Ausbreiten auf einer mit Windfliigel gut ventilirten 
gepflasterten Tenne und Bearbeiten mit Riihrwerken auf gewiihnliche 
Temperatur ab, verwandelt sie. in Brei und stelIt sie ohne' vorherige Ver
zuckerung unter Zusatz von Wasser gleichzeitig mit ~falz . und Hefe zur 
Garung an, so dass die Verzuckerung der Starke durch die Diastase des 
MaIzes und die Vergarung des Zuckers durch die Hefe gleiehzeitig neben 
einander stattfinden. (D. P. 30913.) Mitteilungen iiber dies Verfahren .macht 
WI'rtELSHOFER CZ. f. Sp. 1885,573.) 

V. D"estillatiQIl nod Rectificatioo~ 
L. WULFF in Gadebusch bringt eine Doppelwandung a, einen ring

fiirmigen oben offenen Raum, im Inneru del' Destillirblase an. Dies dient 

'J Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 318. 
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UIlZUj aucli denfenigen Teil der siedenden Fliissigkeif, 
welcher sich bereits an der kalten obetenWandung'der 
Blase condensirt und sonst 'noch einmal zweeklos zur 
}<'hissigkeit. hiitabfliessen wiirde, . aufzufangen und dureh 
ein Rohr.A zum Destillate abzuleiten. (D.P. 28280.) 
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Fig .. 175.· 

VorriChtung zur Concentrirung der S chi e m p e an 
Maisch,Destillir-Apparaten. E. HEcKsTEDEN in Mildstedhof ~I~~iill 
hei 'Husum. Von dem Lutterbehalter am Vorwarmer des A~ 
PISTORIUs'schen Apparates leitet ein Rohr das Lutter
wasser 'in einen cylindrischen, mit Scala versehenen 
s'. g. EntwiisserungskesseI. Durch ein auf den.Boden desselben hinabreichen
des Rohr, welches auch den Retourdampf der Dampfmaschine in sich auf
nimmt, wird Kesseldampf . durch denselben hindu'rchgeleitet, welcher das 
Lutterwasser entgeistet und daim durch ein oberes' Rohr weiter in den 
Brenriapparat geht. (D. P. 28275.) 

Eine zahlenmiissige Vergleichung zwischen der Leistung des CURISTOPH
schen und seines eigenen Brennapparates giebt R. ILGES. (Z. f. Sp. 1885, 4.15.) 

In demMaischdestillirapparat von JOB. HAMPEL in Dresden bildet 
uie Maische wie bei dem IWEs'schen Apparate 'eine zusammenhangende 
FIiissigkeitssaule. ,Derselbe besteht aus" einer grossen Anzahl dureh gemein
same Schrauben aufeinander gedichteter langlichrechteckiger Kasten. Jeder 
derselben besitzt' in abwechselnder Stellung durchlochte, am freiliegenden 
Ende nach unten umgebogene Zwischenwande, Fig. 176. 
welche in ihrer Gesamtheit einen hin- und her-
gehenden Canal bilden, in dem die Maisehe all
malig' hinabsinkt,um unten vollstandig entgeistet 
abzufliessen. Die neben dem Maischdestillir
apparate aufgestellte Dephlegmationscolonne (der, 
"Alkoholreiniger") besteht ebenfalls· aus zahl
reichenjiber einander liegeJ;lden langliehen·Kasten. 
In ihrem oberen Teile werden durch Zwischen
wande nm zwei im Zickz.ack neben. einander 
herlailfende Canale 0 und p gebildet, in deren 
einem 0 die Allroholdampfe sich nach oben be
wegan, wahrend in p Kiihlwasser von oben nach 
unten den Alkoholdampfen entgegenstriimt. Der 
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~ 
sich an den Zwischenwanden niedarschlagende Alkohol wird durch Rippen 
gezWungen, an den Seitenwanden abzufliessen. Im unteren Teile der Colonna 
Jiegt, ein mit feinen Oeffnungen versehenes Rohr R zum Einleiten von Dampi 
zur . vollstandigen Entgeistung des Lutters, welcher ebenfalls wie die Maische 
eine zusammenhangende Fliissigkeitsschicht bildet. (D. P. 27208.) 

. In der Destillircolonne von A. MALLET und A. PAGNIEZ in Paris 
liegen abwechselnd iiber einander feste und bewegliche Schalen fund b. 
Die festen Schalen f sind konisch nach dem Rande zu vertieft, in der Mitte 
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von einem Ueberlaufrohre U durchbrochen und durch inehrere Vorspriingo 
an der Wandung der Colonne befestigt, die beweglichen SchaJen b dagegen 

Fig. 177. sind konisch nach der Mitte zu vet-
tieft und samtlich an einer durch die 
Ueberlaufrohre hindurchfiihrenden ro
tirenden Achs6 .A befestigt. In die 
Randvertiefung der festen Schalen 
taucht ein Abschiussring Rein. Die zu 

4IP.~~~:'iI tlr-,iiili~~i~ destillirende Maischa ergiesst sich in 
continuirlichem Strome iiber samtliche 

...,-"-------" Schalen des Apparates, indem sie nach 
einander ain UeberfalIrohr, eine be

wegliche Schale, einen AbschluBsring, eine feste Schale, ein UeberfaUrohr 
passirt u. s. f., wahrend der Alkoholdampf die Maische an den Abschluss
ringen und beim Herablliessen von den beweglichen Schalen durchkocht. 
Um zu verhiiten, dass . sich hierbei feste in der Maische suspendirte Teilchen 
1m den SchaJen ansetzen, sind sowol die beweglichen als die festen Schalen 
auf der Unterseite mit vertical abstehenden spiraiformigen Schabeblechen S 
vers,ehen. (D. P. 21003.) 

CR. SALZMANN in Leipzig hat folgende Neuerung an seinem Maisch
destillirapparat*) angebracht. Die wechselstandig angeordneten hohlen, 

Fig. 178. Fig. 179, 

mit Dampf geheizten Blechboden der Colonne des Hauptpatentes wardell 
durch ein System von centralen auf einem oder zwei Dampfrohren B be
festigten Boden A und mit denseiben abwechselnden, an der Wand be-

Fig. 180. festigten, in der Mitts durchbrochenen Boden C ersetZt. 
DieseIben konnen sowoI rechteckig (Fig. 179, Quetschnitt) 
als auch scheibenformig gestaltet sein; im letzteren Faile 
sind die an der Wand b'efestigten ringformig. (D.P, 28828.) 

Nach dem D. P. 29057 von CHR. SALZMANN in Leipzig 
besitzen die Boden der cylindrischen Maischu.estillircolonrie 
ausserden ·iiblichen Stutzen a mit PreHkapseIn b einen 
peripheralen AbschIussring b l von derselben Wirkung wie 
der Rand del' PtelIkap·sel. . Die Rectificationscolonne A ist 
von Ianglich viereckigem Querschl!itt und durch eine ver-

f ticale Langsscheidewahd in zwei BaIften geteilt, In jeder 
derselben Iiegen' schwach geneigt, treppenfiirmig abfallend 

0) TecM .. chern. J ahrb. 6, S. 319. 
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Rinnen g, welche mit einem ihrer beiden Rander d in die nachstfolgende 
Rinne eintauchen. Die Rinnen haben in beiden Abteilungen entgegen
gesetzte Neigung und communiciren derart, dass der cascadenartig sich iiber 
sie ergiessende Lutter abwechselnd die eine oder die andere Abteilung 
passirt. Die uberstehenden Rander der Rinnen wirken auch hier wie die 
der Prellkapseln. . 

Die Blase des Destillirapparates von F. BLAUFUS-WEISS in 1l10ntpellier
Herault ist in ein Wasserbad B eingesetzt und mit verschiedenartigen Ein-
satzgerassen E versehen, in welche }<'ig. 181. 

die zur Herstellung 'Von Getranken 
zu extrahirenden Stoffe gebracht 
werden. Die Blase ist ferner an 
der Innenwandung mit · einer in 
lIachen Schraubenlinien verlallfen
den Rinne B versehen,in welcher 
die zu destillirende Fliissigkeit unter 
Darbietung einer grossen Verdam
pfungsflache herabrieselt. Wahrend 
der Destillation' wird zur Beschleu
nigung ' der Verdampfung mittelst 
eines grossen Ventilations· Blase
balges . durchdie Destillirb~ase Luft hindurchgesaugt, welche in einem 
in einer Doppelwandung derselben liegenden Schlangenrohre S vorgewarmt 
wird. Der Rectificator besteht aus drei mit Wasser von verschiedener Tetn
peratur geft1l1ten Behiiitern, welche der SpiritUsdampf nacheinander durch
zieht. Die Hahne zur Zu- und . Ableitung des Kiihlwassers und zur Zu
fiihrung von Maische zum Kiihlfasse befinden sich· an eineJr.gemeinschaftIichen 
Welle und · werden' mittelst eines Hebels mit Gegengewicht gleichzeitig 
reguIirt, so dass man nitCh Belieben die Maische oder Wasser zur Kiihlung 
benutzt . . (D.P. 29720.) . . 

W. und G. LAWRENCE in London construiren Destillirapparate und 
Condensationskiihler aus Wellblech, Fig. 182. Von den concentrisch in einander 
steckimden Wellbiechcylindern des· Destillirapparates wird del' mittelste b 1 

durch m1 mit Uamp£ unter Druck gespeist, wiihrend bei n l das Condensat 
in den Kessel zuriickstriimen kann. Durch c3 fliesst die zu destillirende 
J<'lussigkeit zU,die uber die Wellblechec des Cylinders b1 verteilt hel'ab
rieselt und Bich in Dampf verwandelt. Die iiberschiissige Fliissigkeit, die 
"~ich am Boden des Raumes c sammelt, wird durch den Dampfdruck mittelst 
Rohres /1 uach dem Raum cl iibergedriickt, wo sie iiber den Wellblech
.cylinder d l herabrieselt, um hier der Einwirkung des im Ra:um c erzeugten 
Dampfe's zu unterliegen; der namliche Vorgang findet hier statt, so dass 
wieder vom Boden in c1 Wasser dutch Rohr (I nach c2 gedriickt wird, urn 
hier auf dem Wellblechcylinder d2 der Einwirkung des Dampfes im Ra:um c l 

ausgesetzt zu werden. Der letzte Rest iibers·chiissiger Fliissigkeit wird durch 
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9 aus· dem Raum c2 abgelassen. Die Rahren fl sind mit Regulirventilen'l' 
versehen, urn in jedem Raume den erwiinschten Druck herstellen zu kiinnen. 

Fig. 182. In den WelIblechcyIindern. d 1 d2 sind die 
Cylinder k angebracht; diese sind · inihrer 
o beren Hiilfte perforirt, so- dass der in 
den Raumen c und c1 entwickelte Dampf 
unter Zuriicklassung aller tropfbaren Fliis
sigkeit hindurchtreten kann, urn auf die. 
Innenflachen der WeIlblechcyIinder d 1 und 
d2 zu wirken. Am Boden sind die Cylin
der k nicht perforirt, so dass das sich 
aus dem Dampf bildende Condensations
product, . welches an den Innenflachen der 
Wellblechcylinder herabrieselt, hier auf
gesammelt 'unddurch die mit Regulir
hiihnen versehenen Riihren h ablaufen kann. 
(D.P. 27135.) 

Zum Reinigen von continuirlichen 
Brennapparaten, wenn sich in den~ 

selben .Krusten gebildet haben (bestehend aus Maischresten, Fett, Sand, 
Hefezell'en, Wasser) ohne den Apparat au.seinander nehmen zu muss en, fiillt 
man· eine kupferne Schale halb mit Petroleum, halb mit Spiritus und brennt 
ihren Inhalt ab, indem die Schale auf der Kapsel im Apparat steht. Die 
Ritze wird so gross, dass sich die Kruste leicht abliist. In 4 Stunden kann 
man so . mit 2 I Petrolenm und 2 I Spiritus den ganzen Apparat reinigen. 
(Branntw.-Brenner 4, 6.) 

Fig. 183. Der fiir die fractionirte DestiIlation be
stimmte Apparat von FRANZ KONIG in Asti 
besteht aus zwei oder mehreren Blasen ABO 
in Yerbindung mit zwei oder mehreren Reci
pienten b d f, welche mit zerteilten, indifferen
ten Substanzen, z. B. Stein- oder Metallstiicken, 
GJas- oder Porcellauscherben, Metalldraht, zer
schnittenen GJasriihren, Coks- oder Bimstein

. stiicken gefiillt sind. Die Recipienten sind 
an seitlichen Stutzen der Blasen angebracht; 
ihr oberer Teil steht durch ein abfiihrendes 
Rohr mit dem unteren Teil der nachst haheren 
Blase in Yerbindung undmiindethierin einSieb
rohr R. In den Recipienten findet gleichzeitig 
eine Rectification und Dephlegmation der hin
durchstreichenden Dampfe statt; letztere kann 
durch einen Kiihlmantel oder eine eingelegte 

_______ a.!1I'> Kiihlschlange verstarkt werden. (D. P. 30977.) 
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Der Destillirapparat von J. E. ]'IINGOE'f und 
P. JOLIBOIS in Paris besteht aus einer einzigen, durch 
einen bes.onders construirten Zerstauber Emit der 
zu d~stillirenden Fliissigkeit gespeisten DestiIla
tionskammer B, welche unten mit einem Heiz
mantel umgeben ist und oben durch weite Oeff
nungen mit einem methodisch -wirkenden Conden
sator K verbunden ist, in welchen die Dampfe 
direct und ohne Gegendruck 'eintreten. Derselbe 
ist in einen mit. Kiihlwasser gefiillten Mantel M, 
eingesetzt undo die ,.Condensationsproducte sam
meln sich in ihm je nach ihrer Dichte aU,f den 
etagenfiiI:!llig, iiber einander ,angeQrdnetenAbl~ufen 
1- L L. (D. P. 27431.), ' 

Lauterungsapparat fiir alkoholische Fliissig~ 

keiten. RAUCQ FRERES in BriisseL (D. p, 27815.) 
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Fig. 184. 

'W. WAGENER in Dahme schaItet 4wischen die, Sieb- ,oder KapseibiideJl, 
der gebrauchlichen Rectificationscolo~en zur VerstarkUIig der' Rectification 
Schalen b und kegelformige Boden c' Fig. 185. 

ei~, iiber w~lche Si,Ch die. FIUSSi,gkeit ~~. r-~-==::r-§~ 
belm ,Herabfhessen von emem Boden == ~ , - -0-_-- _- -1 

zum . andern ergiesst, .um fein zerteilt . C 

von den aufsteigenden Dampfen dur~h- I ' , 
stromt zu werden. (D. P. 28283.) , 

Entfuselung von Rohspiritus. A. RUFFIN in Paris verdiinnt den 
Rohspiritus auf 50 Proc. und schuttelt ihn wiederholt mit reinem, durch 
concentrirte oder rauchende Schwefelsaure gereinigten Petroleumather aus, 
welcherhierbei die Fuselole und den Aldehyd aufnimmt undvon denselben 
durch Waschen mit Schwefelsaure wieder' getrennt werden kann. Der 
im Grossen .zu verwendende Apparat besteht aus dem Spiritusbehalter 
mit einem Glasballon-Aufsatze oder Schauglasern und einem Siebrohre 
am Boden und aus vier Reinigungsgefassen fiir den zum Ausschiitteln 
benutzten' Petroleumather, hohen Cylindern, welche samtlich durch Rohre 
vom oberen' Teile eines Cylinders zum unteren .Teile des nachstfolgenden 
verbunden sind, und von denen drei, ahnlich einer Colonne, gelochte Schalen 
zur Aufnahme der Reinigungsmittel enthalten. Der erste Cylinder enthalt 
Wasser zum Zuriickhalten von etwa mitgefiihrtem Spiritus, der zweite Chloi'
calium oder eine gesattigte Losung desselben zur Absorption des Wassers, 
der dritte Schwefelsaure zur Entfernung der Fuselole und des Aldehyds, der 
vierte Kalk oder Marmor zur Beseitigung der etwa mitgerissenen Schwefel
saure. Der Petroleumather wird continuirlich mittelst einer Circulations
pumpe und des erwahnten Siebrohres in feiner Verteilung durch den Roh
spiritusbehalter getrieben und fliesst, mit Verunreinigungen beladen, aus 
dem oberen Teile desselben nacheinander durch samtliche Reinigungs-
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geflisse, um dann in gereinigtem Zustande zur Circulationspumpe zunickzu
kehren. (D. P. 30902.) 

DEININGER in Berlinbehandeit' den Spiritus in Dampfform mit einer 
Glycerin enthaltenden Losung von BIeioxyd oder Bleisuperoxyd in Alkaii. 
Hierbei sollen die den Aethylalkohol beg\eitenden homologen Alkohole: 
Amyl-, Butyl-Alkohol u. dergl. in Folge von Oxydation dureh das Bleisuper
oxyd oder Bleioxyd in dieSalze der zugehorigen Fettsauren: Valeriansaure, 
Butte'rsaure u. s. w. 'umgewandelt w'erden und als solche zuriickbleiben.· Die 
Kalilauge halt andere vom Spiritusdampf mltgerissene Garungsproducte, 
Fett u. s. w. zuriick. Die ietzten Spuren der letzteren, sowie einbitterer 
Geschmack' werden den Spiritnsdampfen dureh Aetzkalk oder Magnesiaund 
KolBe entzogen. (D. P. 30843) 

. Uebelriechender Spiritus, welcher seineR Geruch vOll, Schwefelwasser-
stoff und organischen Schwefelverbindllngen fiihr~. die' durch' Zersetzmigsenr~ 
olartiger Verbindungen und von Eiweissstoffen im Brennapparateentstehen 
sollen, reinigtREMPEr.-KLAUilENBURG dutch Zusatz von. wenig Kupfervitriol. 
(Popul. Z. f •. Spirit. 1885, Nr',4.) G. HEINZELMANN wies riach, dass. 'der iible 
Geruch - von .Kohlenwasserstoffen·und Schweielwasserstoff hernihrend'-,
nur in. gusseisernenApparaten<H~M:PEL) amtrat, und zwar in Foige von 
Einwirkung von Saurehiluf das nie chemisch reine Eisen, .dass aher in 
kupf~neD.· unCI. .emaillirfen . gusseisernen Apparatendieselbe ~faisehe keineD. 
'iibelriechenden .Spiritus1iefett. (Z. f .. Sp. 1885, 394.)." Endlich wird Beh~nd
lung zitit KU:pfervitriol und 13ieiessig vorgeschlagen. .0. c.480.) 

Vorrichtung, d3.!l FUllen v{)u Spiritll~~ lI.~d Sp;il-Apparaten nicht VOl' 

Schliess~g des Ablass~ Yentil~ be~w. -Hahnes zuz.u1aSsen· von A. IhELZNBR 
·inBreshm'. (D. P. 29948,) 

Beschreibung und Zeichnung . eines S pid tuslag erhauses,. wie .\I~ 
·R. PAI!CKSCH in Landsberg a./w'. baut, bringt GOSLIOH.(Z. f.Sp.1884, 102.9) 

In einem teclinischenGutachten an den Schweizer .Bundesrat, betteffend 
me Reiuigung 'des: A1kohols auf technischeill'. We'ge' sprechen sich, G.LUNGE, 
VrchOR MEYER und:E. SCHULZE in Ziirich dahin aus,. dass die fractionirte 
'Destillafion technisch sehr vollkommen und kallm noch wesentlich. ver
:beSserungsfahig is!, daSsdie Destillation in luftverdiinntem Rauin (R. PiOTI!lT, 
(renf) zu umstandlich 'und kostspieIig, das Verfahren von MATTnys-HAtJ1IBR 
in Ausseisihl bei Ziirich. zu .tOller ist, dass das Verfahren der Filtration -des 
·Yerdiinnten Sprits dUTch. Holzkohle und ·nachherig.e Rectification das ,reinste 
,technische .Product liefert,. dass die Versuche mit Oxydationsmittelil., (c!irom
'sauresKali, Kaliumpermangariat, Ozon) ohne wesentlichen Erfoig Und 'das 
·Yerfahren. von NAUDIN .und ScnNEIDER (galvauiscbe Einwirkung) nui' zu.r 
,Verbesserung soust als Genussmittel unbrauchbarer Sprits (llfais- und Riiben
·sprit): dient. (Z. f. Sp. 1884, 922.) 

Dim the!)retischen Warmebedarf' del' contiriui'rlichen Destillation hat E. 
'DON1,u berechnet und in Tabellen zusammtlllgestellt, 'um ali'! Grondlage fUr 
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die Wertschiitzung del' continuirlichen Destillationsapparate vom Standpunkte 
der War~eokono~ie zu dienen. (Z. f. Sp. 1884, 778 u. 798.) 

Zur Theorie der Rectification macht R. hGES einige die obigen An
gaben erlauternde und erweiternde Mitteilungen. (Z. f. Sp. 1885, 114.) 

VI. Untersuchung von Spiritus. 
Das wahre specifische Gewicht des absoluten Alkohols ist nach er

neuerten sorgfaltigen Untersuchungen von SQUIBB 0'7935. (Z. f. Sp. 1884, 889 
nach Pharm. Journ. and transact.) 

Ueber analytische Untersuchung des Spiritus auf FuseloI berichtet 
REINKE nach einer Schrift von V. MEYER, G. LUNGE und E. SCHULZE in Ziirich 
und eigenen Erfahrungen. Diese haIten als brauchbar: das MARQuARD'sche 
Verfahren, *) das von OTTO (Ausschiitteln mit Aether und freiwillige Ver
(lunstung) und von SAVALLE (Erhitzen gleicher Volumina von Alkohol und 
concentrirter Schwefelsaure), sofern es in den Destillaten vorgenommen wird, 
nnd das Verfahren von RosE-Ziirich (Ansschiitteln von lod cbcm des auf 
genau50 Proc. verdiinnten Sprits mit 20 cbcm Chloroform und ~Iessen der 
Chloroforms~hicht. Dieselbe betragt bei rein em Alkohol 37'10 em bei 
1 Proc. Amylalkohol 39'11 em.) 

REINKE fractionirt, wagt die Destillate und macht in ihnen die VITALI
~che Reaction **) (Z. f. Sp.1884, 922), die ROsE'sche Reaction ist nach sei~er 
Ansicht ungenau. (I. c. 1885, 215.) 

vn. Riiekstitmle VOB der Spiritnsbereitung. 
Der Appara tzum T roc k n e n von nassem Korn, Trebern, Sehlempe etc. 

von R. PLQNNIES in Biidelsdorf bei Rendsburg besteht aus eineman vier 
Seiten von den Feuergasen in ziekzackfiirmigen Ziigen umspiiIten Kasten, in 
~elehem drei rotirende, sehwach geneigte mit' Biirsten ausgeriistete Trocken
tronimeln sich befinden, durch welche ein LuftstrQm streicht. (D. P. 28249.) 

Nach G. HEINZELMAl>N kann die Verfiitterung von noch in yoller 
Garung sich befindlicher }Iaische der Presshefefabrikation nach Abnahme 
der JIefe verdiinnt mit dem ersten Waschwasser ohne Nachteil an ~Iastochsen, 
dagegen n:icht an Milchkiihe stattfinden. (Z. f. Sp. 1884-, 616.) 

Aus den Resultaten einer Enqwite iiber die Schlempemauke teilt 
WITTELSHOFER mit, dass Arbeitstiere von derselben in erster Linie verschont 
bleiben, also Bewegung del' Tiere yon Wichtigkeit ist, das starkereiche und 

. gewisse Sorten von Kartoffeln das A uftretender Krankheit begiinstigell. 
(Z. f. Sp. 1.885, 268.) 

. Nacli HEIN'~E.LlIANN wurde die ~ra\lke vertrieben durch Heissverfiitterung 
de~ Schlempe und haufiges Desinficiren der Schlempebehalter, bei deren Ull
sauber'keit dutch Pilzvegetationen die Krankheit Yerursacht werden soil. (1. c.519.) 

') Techn. -chern. Jahrh. {i, S. 1353 . 
.. ) Techn.·chem. Jahrb. 6, S. 323. 
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Als Ursache der Erkrankung von Vieh nach dem Genuss von Kartoffel
schlempe fand G. KASSNER Solanidin. (Arch. Ph arm 1885, ~4I.) 

VIII. pJ'esshefefabrikation. 

Zum Malzverbrauch in der Presshefefabrikation teilt FRANCKE 
mit, dass im allgemeinen durch griissere Malzanwendung (15-33 Pro c.) 
del,' Hefenertrag nic~t ~'achst, wol aber die Garkraft der gebildeten Hefe. 
Er empfiehlt daher mit ~Ialz miiglichst zu sparen und dafiir der Maische 
Schlempe zuzusetzen, bei deren Verwendung, wie er durch eine Versuchs
reihe nachwies, trotz verschieden grosser Malzzusatze (20-25 Pro c.) gleiche 
Mengen Hefe vo~ gleicher Garkraft erzielt wurden. In einer anderen Ver
suchsreihe ergab sieh, dass die mit steigendem ~Ialzzusatz garkraftiger 
werdende Hefe auch steigenden Stickstoffgehalt besass, (Z. f. Sp. 1884, 1038 
u. 1885, 216.) 

Schwer verzuckerndes Darrmalz soil, nach DELBRiicK 2 Stunden oder 
langer vor der Benutzung (wie dies auch in der Brauerei geschieht) hIt 
eingeteigtwerden, damit die Diastase besser ausgenutzt werde. (Z. f. Sp. 
1884, 705.) 

Presshefe aus Kartoffelmaische hergestellt fand SAARE voll
~tandig ebenso haltbar und trieb- und garkraftig, wie solche aus Getreide
maische. (Z. f. Sp. 1885, 533.) 

Auf einem mechanischen, transportablen Abschaumapparat zum 
Abziehen der Schaumdecke aus den Gargefassen unter gleichzeitiger Ent
leerung des Bottichs erhielt G. OLSEN in Gothenburg (Schweden) das 
D. P. 26631. 

Del,' Einfluss des Was c hen s auf Zusammensetzung und Eigenschaften 
der Presshefe ist nach HAYDUCK der folgende: Die Garkraft wird nicht 
beeintrachtigt. Der Protein- und Aschengehalt nimmt in geringem ~faasse 
zu - trotzdem geringe Mengen Protein und Asche in das Waschwasser 
iibergehen - indem stickstofffreie Bestandteile der Hefe in griisserer ~Ienge 
ausgewaschen werden. (Z. f. Sp. 1885, 219.) 

Einrichtung zum Waschen und Sortiren von Hefe, C. PORL in PIau en 
bei Dresden.' Durch eine Stopfbuchse im Boden des Absetz bottichs fuhrt 
ein senkrechtes Ueberlaufrohr, welches durch eine iiber Rollen laufende mit 
einem Gewicht belastete Schnur gehalten wird. Beim Sortiren und Waschen 
wird es allmalig gesenkt, urn das Waschwasser abfliessen zu lassen. 
(D. P. 28207.) 

Der Apparat zum Sortiren und Reinigen der Hefe von L. OPLA.NDER 
in Dortmund besteht aus einem durch Gegengewicht gehaltenen Schwimm
heber, welcher die Flussigkeit nur von der oberen Schicht absaugt. (D. P. 30662.) 

tu gleichem Zwecke schlagt MORAWsKI-Bielitz den beim STINGL-BERENGER
schen Wasserreinigungsverfahren iiblichen' Schwimmheber vor. (Z. f. Sp. 
1885, 438.) 
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Erhitzt man die Schlempe in geschlossenen Gefassen unter hohem 
Druck, so werden nach LOllIs MEmIJs und B. HEINZELMANN in Wynegkem die 
lluspendirten IJnd teilweise auch die gel osten Kleberstoffe, we\che wegen ihrer 
'lahen und schleimigen Beschaffenheit beim Filtriren der Schlempe die :Filter 
verstopfen, coagulirt, und man kann nun die Filtration ohne Schwierigkeit 
ausfiihren. Das Erhitzen unter· Druck Hisst sich durch ein Kochen, auch 
wenn dasselbe lange Zeit dauert, nicht ersetzen. (D. P. 25194.) . 

Zur Unterscheidung von Presshefe und Bierhefe, welche nach dem 
Entbittern der el'Steren zugesetzt wird und deren Qualitat verringert, hatte 
WIESNER vorgeschlagen, den Umstand zu benutzen, dass Bierhefe unter ge
eigneten Culturbedingungen in wenigen Tagen, Presshefe nie, Ascosporen 
hilde. HANSEN und JORGENSEN wiesen dagegen beide nach, dass diese An
nahme 'WIESNER'S falsch ist, letzterer sogar, dass Presshefe schneller Sporen 
bildet als Bierhefe. (Ding!. 1884, 419.) 

Bei einer Betrachtung iiber die Wertbestimmung von Press
hefen kommt W. GINTL zu dem Schluss, dass weder die HAYDIJCK'Sche 
indirecte Methode (nach dem Wassergehalt), noch E. GEISSLER'S Bestimmung 
der 'Hefensubstanz zuverlassige Zahlen geben, sondern nur eine directe Be
stimmung der Starke nach der Methode von MEDICIJS und SCHWAB. (Ber. 
12, 1285.) Er weist ferner nach, dass Starkezusatz die Garkraft einschrankt, 
indem die Starke der Hefe Wasser entzieht und dass starkehaltige Hefe mehr 
Hefensubstanz enthalt als starkefreie, also an eine Erhohung der Ausbeute 
durch Starkezusatz nicht zu denken ist. (Ber. d. osterr. Ges. z. Forderung d. 
ehem. Ind. VII, Nr. 1.) 

Dagegen .fiihrt H. HERZFELD auf, dass GINTL offenbar die Starke der 
gepressten Hefe, statt wie in der Praxis der ungepressten, zugesetzt hat und 
deshalb seine Zahlen falsch sind. (Z. f. Sp. 1885, 594.) 

. Zur Priifung der Hefe auf Trieb- und 
'Garkraft tent SAARE mit, dass die Zahlen, 
welche man fiir eine gute Hefe verlangen muss, 
bei Anwendung von destillirtem Wasser, statt 
von Brunnenwasser zur Losung der zu vergaren
den Zuckermeirge herabgesetzt werden miissen 
und also eine gute Hefe 200-250 cbcm Kohlen-
saure Triebkraft (nach HAYDOCK) und 6-7 proc. 
Kohlensaureverlust in 24 Stunden bei 5 proc. 
Hefe als Garkraft geben sol!. (Z, f. Sp.1885, 533.) rL 

Der Garkraftprober von EMIL KOELITY 
in Elmshorn besteht aus dem von einem Mantel d 
umgebenen, durch die Lampe f erwarmten CyIin
-der a .mit dem Kolben b, dem mit letzterem 
-verbundenen iiber der Scala h spielenden 
Zeiger c und dem Thermometer g. Er wird 
iiir die Ba.ckerei in der ' Weise benutzt, dass 

!/i 
e 

Fig. lSIi. 

/ 

-( 
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ein Gemisch von Hefe, Mehl und Wasser von der Consistenz von Brotteig 
oder direct ein bestimmtes Volumen von einem in Bearbeitung befindlichen 
Teig durch' den unteren Verschlussdeckel des Cylinders unter den Kolben 
gebracht und einer bestimmten Temperatur iiberlassen wird. Durch die 
Volumenvermehrung des Teiges in Folge der eintretenden Giirung wird der 
Kolben emporgetrieben und, del' Grad der Volumenvermehrung durch ,den 
Zeiger angezeigt. (D. P. 29289.) 

IX. Statistik. 
Einnahme vom Branntwein im Deutschen Reich fiir die Etatsjahre 

1880/81 bis 1883/84 
, 

en ., 'c l=I"t:Ss:::I, 

~.~~ C ~ 
gj'il bO- <:P=<:P""'; N ettoertrag der , ., 
"" 

,,0 ~~~ § 
Q;I .... ..-! ~ bO ... N Steuer nnd des Zolls 
"" ".c 

.,- 1:~ 
., .,,, 

~ 0" :a~~~ im tlDg~ .. >~ ~'OG' ".., ... ~ i:l, .,'" ~""I ~~ ~ ~.S 
Reichsstenergebiet 

,"en" " ... .,., bO '" 
;:::::iJ< ",.,,,,, 

Etat!'jahre ~ ..... Q,) ., 
~S ..8 ~ . ~~~~~ .,,, ... .Q 

~.f;~ '" .~ "''' 
..,,"p,, 

:g ~'8"g ~ S"w imGanzen "" ... "'~ E §.~ " 'E> 
.,,, "'., ~;1-g ~ (Sp.6 anf den .c ~;S ",.., 

Kopf lXl"" " '" 
.,00 '" ., ... minns 7) p::;~ :;:, ..: ~~ C1l~ ~:Ei~ 'C 

1000 .It 1000.lt 1000.lt l000.lt 1000 .It 1000.lt 1000 .It .It. 
1 2 3 --4- 5 6 7 8 9 

,-

1880/81 57271'8 121'0 2"3 1781'5 59176'6 12077'8 47098'8 1'32 
1881j82 64002'7 120'5 2'6 1917'9 66043'7 17533'6 48510'1 I'3f) 
1882/83 58824'9 119'5 2'5 1974'7 60921'6 14955'2 45966'4 1'27 
1883/84 61 176'8 ] 14'6 2'5 2101'5 63395'4 14484'0 48911"4 1'35 
Zahl, Gattung und Betriebsumfang der innerhalb des Reichssteuer

gebiets im Betriebe gewesenen Brennereien fiir das Etatsjahr 1883/84. 

Z 0 II, 

und 

Steuer-

Directivbezirl{e 

Provo Ost- ulld West
preussen ..•...• 

Provo Brandenburg U. 
Pommern .•••.• , 

Provo Posen .•.. . • 
" Schlesien ..•. 
" Sachsen •...• 

Uebrige pro Dir.-Bez .• 
Zas. pro Dlr,-Bez.. , 

Kiinigreich Sachsen .. 
Hessen ......... . 
Thiirtllgen ulld Anhalt 
Mecldenbg., Oldenbg, 

Braunschw., Liibeck 
E1sass-Lothringell ... 

2 

628 

978 
.433 
963 
357 

4124 
7483 

647 
435 
113 

126 
23714 

8 

60 
1 

41 
19 

1139 
1268 

7 

51 
1 

Von den in Sp. 2 nach
gewiesenen Brennereien 
verarbeitenhauptsiichlich 

618 

900 
431 
599 
248 
377 

:1173 
609 
259 
107 

'IS 
110 

76 -
Ii -

358
1

1 3 
99 9 

2265' 2 
280S Ii 

32, -

3 S 

16 2 
16 -

1 

2 
1 
3 
1 

1480 
H88 

6 
176 

23588 

Von deu Brennereien, 
welche mehlige Stoffe 

oder Melasse verarbeiten, 
hatten an Branntweiri-

stener zu entrjchten 

43 

48 
3 

292 
57 

1521 
1964 

67 
192 
19 

17 
119 

205 

122 
25 

17i\ 
101 
871 

1497 
369 
52 
46 

38 
5 

237 

337 
11'1 
283 

99 
179 

1202 
176 
fL 
22 

44 
2 

142 

469 
287 
212 

99 
73. 

1282 
29 
4 

26 

27 
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Zahl und B etrie b seinri ch tung der im Reichssteuergebiet vor handene n 
Brennereien nach dem Staude am Schlusse des Etatsjahres 1883/84. 

Z 0 11' 

und 

Steuer-

Directivbezirke 

Darunter (Sp. 2) Brennereien, welche nach Maassgabe 
ihrer Einrichtnng 

a) mittelst e i n e r Destillation 
Bralllltwein bereiten: 

b) die Branntweinberei
tung nicht in einerDes

tillation beenden: 

~ "'1 [lIierunter (Sp. 5)... ~ 1;::;-" 
~~ ~ [I ~ mit Blase i J,.o 0 I-; j:I :~ Q 

I ~ §3 .~~ d 1 S.69 -4) wf!~ 
g-Zl 0 il g"" un '£~ ~,:. .~ ';:".§;e 

=... = :t::'i3 Dampf- .;::; 11 .~:t:: 
"Eo< il;::; apparat .. 0 ::I4 il 

~ ~ I ~ ~ ~ ~ mit I ohne ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~;g 
g~ ~ ~ u ~ ~> I <I» N ~~:;j 

- -~--:-1---1'~2- ~~3-1-4~1-5~1-6~--7-1-8- -91----w-11l12 

Provo 08t- U. West-
preussen . . . . .. 665 

Provo Brandenburg 
u. Pommern. . .. 1012 

Provo Posen . • . . • 441 
• Schlesien... 1 073 
• Sachsen.... 379 

Uebrige pro Dir.-Bez. 4979 
ZaR. pro Dir.· Bez. 8.1.49 

Konigreich Sachsen . 683 
Hessen . • . . . . .. 703 
Thiiringen u. Anhalt 130 
Meckleu b., Oldenb., 
Braunschw.,Liibeck 138 

Elsass-Lothringen. . 30008 

627 

940 
438 
665 
269 
49 

2988 
645 

5 
102 

73 
8 

37 664 177 

9 949 474 
- 438 204 
24 689 148 
17 286 76 

324 378 91 
411 3399 11110 
16 661 15 

280 285 25 
13 115 16 

30 
13 86 
42\ 50 22 

485 

468 
234 
530 
205 
237 

2169 
642 
215 
97 
55 

24 

1 1 

7 20 43 63 28 
1 2 3 1 

11 78 306 384 25 
5 75 18 93 45 

45 1 319 3 287 4606 948 
10 1494 3666 0160 1048 
4913222 

45 194 224 418 30 
2 10 5 15 1 
140125220 

4 59 29 899 29958 100 

Mat e ri a I v e r br au c h der Brennereien innerbalb des Reichssteuergebietes in 
dem Jahre 1883/84.*) 

Verarbeitete Materialien 

Kartoffeln 

Getreide, ~IehI, Starke 

)felasse 

Riiben . 

Brauereiabfalle, Bier, Glattwasser, 
schleim 

Kernobst und Kernobsttreber . 
Steinobst . 
Weine, W einhefe,W eintrC"ber . 

Sonstige MateriaIiell . 

') Techn.·chem. Jahrb. II, S. 327. 
Biedermann, Jahrb. VII. 

{ hI 
100 kg 

{ hI 
100 kg 

{ hI 
100 kg 

{ hI 
100 kg 

Hefenbriihe, KiihI- { hI 
. . . . . . . 100 kg 

hI 
hI 
hI 

{ hI 
. 100 kg 

20 

1883/84 

2567531 
23104302 

383253 
3777266 

70 
575814 

60 
4244 

92648 
227 

158266 
1'96392 
438401 

3035 
90 
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Deutschland. Es kommen auf Bayern (Kalenderjahr 1883) 5742, 
auf Wiirttemberg (1. April 1883 bis 31. Marz 1884) 2193 Brennereien, 
auf Baden (1. December 1883 bis 30. November 1884) 27731 Brenn
gefasse mit 14800 hI Inhalt. 

Oesterreich-Ungarn im Jahre 1883/84. 

Oesterreich 
Ungarn. . 
~Iilitargrenze 

Bosnien 
(Z. f. Sp. 1885, 665.) 

Brennereien 

33772 
80639 
12018 
5050 

Die Production Grossbritanniens ergab: 
England Schottland 
Gallonen Gallonen 

1883 . " 13587389 8729 169 
1884 ... 

Zunahme. 
Abnahme .. 

(1. c. 925.) 

13 589 538 

2150 

8788884 

59715 

Irland 
Gallonen 

7454163 
7432245 

21918 

Frankreich producirte im Jahre 1883 

" " 1884 
Im Mittel 1873/82 

Hiervon aus mehligen Stoffen 1884 
" "Runkelriiben.. 1884 

" Melasse . . . 1884 
(Journ. officiel vom 18. Jan. 1885.) 

Verstenerte hl 
absoluten Alkohols 

753699 
756405 

7733 
8545 

Vereinigtes Kiinigreich 
Gallonen 

29770721 
29810668 

39947 

2011 016 hI. 
1934464 
1589426 

485001 
569257 
778734 

Belgien. Der imJahre 1884 declarirteMaischraum betrug 3410369'68 hI. 
(Z. f. Sp. 1885, 341.) . 

Ueber Branntweinsteuer, Brennerei und Spiritushandel der Niederlan d e 
(Z. f. Sp. 1885, 649.) 

Es wurden verarbeitet: Italien. 
1883 
1884 

613725 lVletercentner Getreide, Melasse, 
549588 

" " zu 1883 201 982 Hektoliter absolutem Alkohol, 
1884 174389 

(Z. f. Sp. 1885, 494.) 
Spa n i \l n fiihrte ein: 1883 613685 hI Alkohol, 

1884 614568" " 
(Z. f. Sp. 1885, 499.) 

In Amerika waren im Fiscaljahre 1883/84 in Betrieb 1078 Brennereien 
(registrirt 1291); dieselben verarbeiteten 18927982 Bushels zu 73724581 

,Gallonen Spirituosen. (1. c. 1080.) O. SAARE. 
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XXVIII. Fette, Harze und Seifen. 

I. Fette Oele uud Fette. 
Die Entfettung von Knochen und anderen fetthaltigen 

Su b s tanz e n mittelst Benzin u. dgl. beschaftigt die Industriellen lebhaft. 

L. & C . • TEIIi~liiLLER in Gummer bach geben 
folgendell Apparat an (D. P. 31465): Der Ex
tractor ist in drei Raume A , B und C geteilt. 
A i t der Entfettungsraum, B der durch ieb
wand von A getrennte Sammelraum. C ist 
der Fett cheidung raum; er 
communicirt mit B dmca Rohr 
d. Das Benzin wird oben 
dampffiirmig lurch Brau e E 
eingeleitet. . Es pa irt die 
lHiume A B und C nach o ein
ander. Von C gehen die Ben
zindflmpfe dUl:ch J in den Rin
s[ ritzeondensator K und wer
den hier conden irt. Das Ge
mi eh von Benzin und Wa er 

Fig. 187. 

fliesst in den Behalter F, in welchem Fig. 188. 

sieh das Benzin oben an ammelt, wiih- .. f~~~~~~~3 rend das Wa ser dor h Robr m abBiesst. [iii 
~~,:".: --~~. Je naeh Bedarf Iflsst man durch Rohr p 

da, Benzin wieder in da Verdampf-
gcfass zuriieklaufen. Durch EinJeiten 
yon a serdampf in Schlauge D wird 
die er Proce s eontinuirlich gemacht, bis 
die Knochen entfettet sind. Daun leitet 
man in Brause E Dampf und treibt da
mit das Liisungsmittel aus A B und Cab. 

W. BUTTNER in Gummersbaeh giebt 
folgendes Vei-faliren an (D. P. 3 1657). 
Vor der Entfettung werden die Knochen 
gediimpft, indem · man in 11 (Fig. 188) 
Dampf einliisst und die Dampfe mit
telst des Luftsaugers x ab, augt. Dann 
wird deT Dampf yon 11 abge tellt und 
x saugt die Ga e aus A und trocknet 
die Knochen. Hierauf w-erden die 
Knochen entfettet. Dcr zweiteilige Ben
zinscheider G fiihrt durcb Rohr f und 
. ehlange 11 den Knochell in A Benzin 

A 

20* 
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von oben in Regenform zu. Das Benzin wird an den heissen Knochen 
erwarmt und teilweise in Dampf verwandelt. Die Fettlosung fliesst in 
den durch Siebboden b abgetrennten unteren Teil von A. Die Dampfe 
werden mittelst des Luftsaugers a; durch die durchlochte Schlange i ab
gesaugt; sie gelangen dureh Rohr g in den Kuhler B und eondensirt in 
den Benzinseheider. Dann Hisst man wieder Dampf in v und saugt mittelst 
des Apparates, a; das Gemisch von Benzin- und Wasserdampfen ab. Das 
Einleiten von flussigem Benzin und Absaugen der Dampfe wird mehrere l\Iale 
wiederholt. Durch Einlassen von Dampf in Schlange w und in die Brausen 
z wird schliefslich das Fett in A gelautert und der Rest des Benzins aus 
A ausgetrieben. 

H. WELLS'l'EIN in Bamberg (D, P. 31681) wendet mehrere uber ein
ander liegende, in einander verschiebbare Siebflachen an und ermoglicht da
durch eine schichtenweise Trennung und Lagerung des Entfettungsmaterials 
unrl eine bequemere.FuIlung und Entleerung dieser Siebetagen. Die etagen
fiirmig angeordneten Siebe sind in Sectoren geteilt, und es sitzt abwechselnd 
je ein Siebsector fest am Mantel des Apparates unrl je einer fest an der 
Welle. Durch Drehung ~er Welle werden dann Oeffuungen geschaffen, 
dUl'ch welche die Fullung und Entleerung stattfindet. 

GEORGE FRY in London (D. P. 2S326) will Gelatine und Fett aus ani
malischen Substanzen durch Kochen mit neutral en oder sauren Sulfiten von 

Magnesia, Kalk, Nap'on oder Kali gewinnen. V orzugsweise wird eine ver
dunnte Liisung von saurer schwefligsaurer Magnesia verwendet. l\Ian kocht 
die Knochen mit der Liisung bei 1/3 atmosphiiren Ueberdruck, wodurch man 
brauchbare Gelatine und einen Teil des .Fettes erhalt. Urn den Rest des 
Fettes zu gewinnen, wird die Masse nochmals mit einer Liisung von sauer 
schwefligsaurer l\Iagnesia bei ea. 6 Atmosphiiren behandelt. 

Baron HUBL hat ein allgemein anwendbares Verfahren zur Un t e r
suchung der Fette gegeben, welehe man als Jodadditionsmethode 
bezeichnen kann. CDingl. 263, 28 I.) Fast aIle Fette enthalten Glleder aus 
drd verschiedenen Gruppen von Fettsauren: SaUl'en von der Form "Essig
saure" (Stearinsaure, ·Palmitinsanre), von der Form .,Acrylsaure" (Oel-, 
Erucasaure) und von der 'Form Tetrolsaure (Leinolsaure). Es ist wahrschein
lich, dass die relative ~Ienge jeder dieser Sauren in einem Fette eine inner
halb gewisser Grenzen bestimmte, in verschiedenen Fetten eine versehiedene 
ist, und dass dureh das gegenseitige Verhaltnis derselben ein g~osser Teil 
jener charakteristischen Eigenschaften bestimmt wird, welehe die Brauchbar
keit del' Fette bei den verschiedenen Verwendungen bedingt. Diese drei 
Gruppen zeigen einen sehr charakteristischen Unterschied in ihrem Verhalten 
gegen Halolde. Wahrend die erste Gruppe sieh unter gewiihnlichen Ver
haltniss.en gegen diese Kiirperklasse indifferent verhiilt, addirt die zweite 
Gru)lpe leicht zwei Atome, die dritte Gruppe vier Atome eines Haloids. Da 
ferner die l\Ioleculargriisse der ungesattigten fetten Sauren eine verschiedene 
ist, so muss auch ans diesem Grunde die Menge des addirten Haloids bei 
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verschiedenen Fetten ungleich gross fallen. Theoretisch sollen die in den 
Fetten vorkommenden ungesattigen Sauren folgende Mengen Jod addiren: 

Namen der fetten Sauren Formel 
Zahl der doppelten 100 g der Sauren 

Billdullgen addirell Jod 

Hypogaeasaure C16 H3O O2 1 100'00 g 
Oelsaure C1BH34 02 1 90"07 " 
Erucasaure . C22 H42 02 75'15 g 
Ricinusolsaure C18H34 03 1 85'24 " 
Leinolsaure C16H28 02 2 201'59 " 

Jod wirkt bei gewiihnIicher Temperatur nur sehr trage auf Fette ein, 
bei hoher Temperatur aber ist es in seinen Wirkungen hochst ungleichmiissig. 
Eine zufriedenstellende Wirkung zeigt aber eine alkoholische Jodliisung bei 
Gegenwart von Quecksilberchlorid. Dieses Gemisch reagirt schon bei ge
wiihnlicher Temperatur auf die ungesattigten Fettsauren unter Bildung von 
Chlor - J odadditionsproducten und lasst gleichzeitig anwesende gesattigte 
Sauren vollstandig unverandert. Das Gemisch wirkt in gleicher Weise auf 
die freien Fettsauren wie auf die Glyceride, ein Umstand, welcher im Verein 
mit der leichten maassanalytischen Jodbestimmung diese Untersuchungs
methode zu einer ausserst einfachen gestaltet. ~Ian hat daher zur Bestim
mung der Jodmenge, welche ein Fett zu addiren vermag, eine abgewogene 
Probe mit einer·gemessenen iiberschiissigen Menge einer alkoholischen Jod
quecksilberchloridliisung von bekanntem Gehalte zu behandeln, nach Ablauf 
der Reaction mit Wasser zu verdiinnen und unter Zusatz von Jodkalium das 
im Ueberschuss vorhandene Jod maassanalytisch zu bestimmen. Es ist yom 
praktischen Standpunkt ganz gleich, ob nur Jod, oder ob Jod und Chlor und 
in welchem Verhaltnis beide in die Verbindung eingeireten sind, da bei 
der maassanalytischen Bestimmung unter obigen Umstanden beide Elemente 
gleichwertig sind. 

Das durch Schwefelkohlenstoff ausgezogene Product, welches bei der 
Reaction der Jod-Quecksilberchloridliisung auf reine Oelsaure gebildet wurde, 
stellt eine farblose Verbindung von schmalzartiger Ziihigkeit dar, welche sich 
bald unter Jodabscheidung briiunt. Die Bestimmung der Chlor- und Jod
menge, sowie das Siittigungsverhiiltnis beziiglich Aetzkali Iiessen die Verbin
dung als Chlorjodstearinsiiure erkennen, welcher die Formel C18H3~02JCl 
zukommt. Versuche haben ergeb.en, dass, urn die Wirkung des gesamten 
Jods auf je 2 Atome desselben mindestens 1 :Mol. Quecksilberchlorid niitig 
ist. Da die meisten Fette in Alkohol schwer liislich sind, so giebt man, urn 
die Reaction zu erleichtern, zweckmiissig einen Zusatz von Chloroform, 
welcher sich gegen die Jodliisung vollkommen indifferent verhalt. 

Zur Durchfiihrung der Versuche sind erforderlich: 1. J od-Quecksilber
chloridliisung. Es werden einerseits etwa 25 g Jod in 500 cbcm, andererseits 
Quecksilberchlorid in der gleichen ~Ienge 95 procentigen Alkohols geliist, 
und sodann beide Fliissigkeiten vereint. Wegen der Anfangs stattfiudenden 
raschen Aenderung des Titers, welche wahrscheinlich durch fremde Stoffe 
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im Alkohol bedingt wird, kann die Fliissigkeit erst nach 6 bis 12 stiindigern 
Stehen in Gebrauch genommen werden. 2. Eine Losung von etwa 24 g 
Natriumthiosulfat in 1 I Wasser. 3. Reines Chloroform. 4. Wasserige Jou
kaliumliisung, 1 : 10. 5. Starkelosung, d. h. ein frischer Iprocentiger Kleister. 

Man bringt das abgewogene Fett nach dem Schmelzen, wenn niitig, 
in eine 200 cbcm fassenue, mit Giasstopfen versehene Flasche. Man wiihlt 
von trocknenden Oelen 0'2-0'3, von nicht trocknenden 0'3-0'4, von festen 
Fet.ten 0'8-1 g. Das Fett wird sodann in etwa 10 cbcm Chloroform geliist, 
worauf man 20 cbcrn Jodliisung zufliessen las st. SolIte die Fliissigkeit nach 
dem Umschwenken nicht vollkommen klar sein, so wird noch etwas Chloro
form zugesetzt. Tritt binnen kurzer Zeit eine fast vollkomrnene Entfarbung 
der Fliissigkeit ein, so ware dies ein Zeichen, dass keine geniigende Menge 
Jocl vorhanden ist. Man hat in diesem Faile noch mittelst einer Pipette I) 

oder 10 cbcrn Jodliisung zufliessen zu lassen. Die Jodmenge muss so gross 
sein, dass die Fliissigkeit noch nach 11/2 bis 2 Stunden stark braun gefarbt 
erscheint. Nach cler angegebenen Zeit ist die Reaction beendet, und es 
wird nun die Menge des 'noch freien Jodes bestimmt. .ftlan versetzt das 
Reactionsproduct mit 10-15 cbcrn J odkaliurnlosung und verdiinnt mit etwa 
150 cbcrn Wasser. Ein Teil des Jodes ist in der wasserigen Fliissigkeit, 
ein anderer im Chloroform, welches sich beim Verdiinnen abgeschieden und 
das jodirte Oel geliist hat, enthalten. Man Hisst jetzt aus -einer in 0'1 cbern 
geteilten Biirette unter oftmaligem Umschwenken so lange Natronlosung 
zufliessen, bis die wasserige Fliissigkeit, sowie die Chloroformschicht nur 
mehr schwach gefarbt erscheinen. Nun wird etwas Starkekleister zugesetzt 
und die Operation durch vorsichtigen Natronzusatz und Of teres Schiitteln bei 
geschlossener Flaselle vollendet. Unmittelbar vor oder nach der Operation 
werden 10 oder 20 cbcm der Jodlosung unter Zusatz von Jodkalium und 
Starkekleister titrirt. Die Unterschiede dieser beiden Bestimmungen geben 
bei Beriicksiehtigung des Titers der Natronliisung die vom Fett gebundene 
Jodrnenge. Man giebt die gefundene Jodmenge zweckmassig in Proeenten 
des Fettes an, und es solI diese Zahl der Einfachheit halber als "Jodzahl" 
bezeichnet werden. 

Um eineVerfalschung von Olivenol mit Baumwollsaatol nach
zuweisen, solI man naeh den Corps gras industr. (10, 367) das Oel mit Blei
superoxyd mischen, tuchtig durchsehutteln und dann 24 Stunden stehen 
lassen; enthalt das Oel Baumwollsaatiil, so nimmt es eine rote F1ir
bung an. 

Zur PrUfung des Le b erthrans scllfeibt H. MEYER in Christiania (Pharm. 
Rundsch. 1884, 173): "Der echte Thran entstammt der Leber von Gadus 
Morrhua (Dorsch). Diese Sorte ist in den meisten Pharmacopoeen officinell, 
andere Sorten entstammen dem Gadus .Aegle{inus (Sehellfisch), dem Gadus 
Carbonarius (Norweg. Sei) und dem Squalus glacialis (Haackjarring). Um 
zu entscheiden, ob ein Thran echter Dorschleberthran ist, mischt man 10 
Teile der Probe mit 1 Teil einer Mischung gleicher Teile concentrirter 
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Schwefel- und Salpetersaure in cinem Glasstiipselglase unter heftigem Schut
teln. Bei echtem Dorschleberthran, von Gadus Morrhua stamm end, farbt 
sich die Mis chung feurig rosa, um rasch in Citronengelb uberzugehen, bei 
Gadus AegZejinus und Oarbona'l"ius ist die Anfangsfarbung zwar auch eine 
gleiche, doeh sie geht nicht so rein ins Gelbliche uber. Die !IiBchung des 
Thrans von SquaZus gZaciaZis ist anfangs ebenfalls feurig rosa, um ~ofort ins 
Brfmnlich-violette uberzugehen." 

KARL LABLER in Leitmeritz hatbeobachtet, dass agyptitiches Wachs, 
entgegen den fUr reines Bienenwachs geltenden Angaben, mit Chloroform 
und Alkohol Liisungen giebt, welche sich beim Erkalten truben, ohne dass 
ein Harzzusatz naehgewiesen werden konnte. (Pharm. Rundschau 1884, 289.) 

Das aus dem Schafwollschweisse extrahirte Fett ist naeh den Unter
suchungen von HARTMANN und von SCHULZE ein Gemisch von Fettathern des 
Cholesterins und des Isocholestrins; A. BUISINE (Bull. Soc. Chim. 42, 201; 
Chem. Ztg. 1884, 1621) weist nach, dass dasselbe auch Cerotinsaurecerylather 
enthiilt. 

P. JESERICH hat Versuche uber Talgdenaturirung angestellt (Seifen
fabrikant 1884, 373, 433 u. 445.) Er kommt zu dem Resultat, dass das 
Denaturiren mit Paraffiniil von 200 0 Siedepunkt *) nicht so vollstandig und 
nicht so stark wirkt wie mit Petroleum und dass von letzterem 1 Proc. 
(gewiihnliches Testpetroleum) vollstandig zum Denaturiren ausreicht. 

Bei der Reinigung des rohen Baumwollensameniils durch teilweises 
Verseifen erhiilt man einen schleimigen Niederschlag, welcher nach einem 
Verfahren von JAMES LONGMORE in Liverpool (D. P. 27311) auf gereinigte 
Seife und Farbstoff verarbeitet wird. Derselbe wird mit einem U eberschuss 
concentrirter Alkalilauge so lange gekocht, bis die Seife sich von der Lauge 
trennt. Die Seife wird dann nochmals aufgeliist, mit Alkali gekocht und dureh 
einen Ueberschuss desselben abgeschieden; sie kann dann bei nochmaligem 
Sieden mit Kochsalz ausgesalzen und geschliffen werden. Die zuerst gewon
nenen .A.lkalilaugen enthalten den Farbstoff. SolI derselbe als Druckfarbe 
verwendet werden, so wird er durch Alaun, Schwefelsaure oder essigsaure 
'rhonerde, Chlorcalcium etc. aus der Lauge gefallt. 'SolI der Farbstoff zum 
Farben von Wolle dienen, so kann er durch Sauren ausgefallt werden. Hierzu 
dienen Sehwefelsaure, Essigsaure, Chlorwasserstoffsaure oder Kohlensaure 
unter Druck. Der Farbstoff wird in Alkohol geliist zum Farben verwendet. 
Es kann auch die alkalische Lauge mit Kohlensaure gesattigt, eingedampft, 
von den Salzen miiglichst befreit und dann direct zum Farben von Wolle 
benutzt werden. BaumwolI- odeI' Leinenfaser werden vor dem Farben mit 
Alaun, Sumach etc. gebeizt. Der Farbstoff selbst wirkt auch als Beize fur 
viele Anilinfarben. Die aus rohem Baumwollensameniil hergestellte Seife 
kann in anologer Weise auf gereinigte Seife und Farbstoff verarbeitet werden. 

*J Techn.·chern. Jahrb. 6, S. 366. 
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II. Sehmiermittel. 
CARL ROTH in: Berlin hat sich ein Verfahren zur Herstellung reiner 

unverharzbarer Maschinenschmier- und Einfettungsole aus ErdMen oder deren 
hochsiedenden Bestandteilen patentiren lassen. (D. P. 30786.) Das Mineralol 
wird iiber iibermangansaurem Kali mehrmals destillirt. Die verharzungs
fahigen Bestandteile des Oeles werden oxydirt und an Kali gebunden, so 
dass sie zunickbleiben, wahrend gereinigtes Mineralol abdestillirt. - Nach 
dem D. P. 30787 werden die Kohlenwasserstoffe mit cimcentrirter Essig
saure durchgeschiittelt. Die harzartigen Bestandteile losen sich in der 
Essigsaure, das zuriickbleibende Oel wird mit Wasser und Alkaliliisung 
gewaschen. 

Ill. Harze ood Firnisse. 
CONRAD ZIMlIIER (D. P. 30000) hat beobachtet, dass man den natiir

lichen Harzen und Balsamen del' Coniferen und den Producten derselben, 
sowie den im Handel vorkommenden Harzen der Dipterocarpeen und 
Caesalpineen einen hoheren Erweichungspunkt geben kann, wenn man die 
in jenen Harzen enthaltenen 8auren ganz oder teilweise durch Kalk oder 
andere alkalische Erden in Kalksalze bezw. 8aIze del' betreffenden alkalis chen 
El'den iibel'fiihrt. Diesel' grossere Hartegrad steht in directem Verhaltnisse 
zu der Menge der in jene Harze u. s. w. eingefiihrten bezw. darin gebildeten 
alkalis chen Erdsalze. Die Ueberfiihrung der Harzsauren in jene Salze erfolgt 
in der Weise, dass man die Harze in erweichtem, geschmolzenem oder ge
lostem Zustande mit Aetzkalk, Kalkhydrat oder kohlensaurem Kalk odel' mit 
einer anderen alkalischen Erde oder deren Carbonat versetzt. Auch Fette, 
Oele, Wachs- und Teel'sorten, Peche, natiirliche odel' kiinstliche bituminose 
Producte konnen durch Vermis chung mit den in vorstehender Weise erzeugten 
Hartharzen su hoheren Erweichungspunkten gebracht werden. 

MAX ~IiiTHEL und CARL LiiTKE in Berlin stell en 0 e I fi rni sse mittelst der 
Einwirkung der Elektricitat ausgesetzter sauerstoffabgebender Gasgemische 
her. (D. P. 29961.) Durch Einwirkung del' Elektricitat sollen hoch oxydirte 
1tletalloidverbindungen gebildet werden, die bei massiger Temperaturerhohung 
einen Teil ihrer 8auerstoffe abgeben. Dieser wirkt dann oxydirend auf die 
zur Firnissfabrikation benutzten Oele. Fiir dies en Zweck wurden u. a. vor
geschlagen: Gemische aquivalenter Mengen von Chlor und Wasserdampf, von 
Schwefligsaureanhydrid und Luft oder Sauerstoff odeI' Untersalpetersaure, von 
8tickstoff mit 8auerstoff und Wasserdampf, von 8tickoxydul mit Luft oder 
Sauerstoff. Ein solches Gasgemisch wird in sog. Condensatorapparaten 
langere Zeit hindurch einer kraftigen dunklen Entladung ausgesetzt, die 
mittelst einer Dynamomaschine und eines Inductionsapparates hervorgebracljt 
wird. Aus CI2 und H20 sollen 2 HCl und 0 entstehen, aus 802 und Luft 
820 7, welche Verbindung leicht in 2 803 und 0 zerfallt u. S. W. Das zu 
oxydirende Leinol wird in einem BeMlter auf 60 bis 80 0 erwarmt, und dann 



Fette, Harze und Seifen. 313 

wird daselbst ein tiefes Vacuum erzeugt. Hierauf wird derselbe mit den 
Oxydationsappal'aten, durch welche das Gasgemisch stromt, in Verbindung 
gesetzt. Das oxydirte Gas wird in feinen Stromen durch das Leinol gesaugt, 
welches ausserdem durch ein Riihrwerk stark agitirt wird. Die Zersetzung 
del' Glyceride g.eht dann ungemein rasch VOl' sich. Die durch die Luft
pumpe fortgefiihrten Zersetzungsproducte werden regenerirt odeI' in die 
Feuerung geleitet. Das helle diinnfiiissige Product wird noch mit ammonia
kalischem Wasser gewaschen. 

M. MEYER in Berlin verwendet znr Beseitigung alter Lackanstriche eine 
Masse, die aus 5 TIn. Wasserglas von 36 0 B., 1 Tl. Natronlage von 40 0 B. 
llild ] Tl. Salmiakgeist besteht. (D. P 30366.) 

HUTH in London steIlt kautschukartige Compositionen her. 
Mischungen von Kaurigummi, Harz, Bernstein, Copallack, Sandarak und iihn
lichen Korpern mit Erdwachs, Paraffin und iihnlichen Stofi'en, deren Schmelz
temperatur del' Vulcaitisirtemperatur del' zu erzeugenden Producte entspricht, 
werden, nachdem sie vorher zur Austreibung von fiiichtigen Oelen, Siiuren 
etc. einige Zeit iiber ihren Schmelzpunkt erhitzt worden sind, in verschie
denen Mischungsverhiiltnissen dem Kautschuk odeI' del' Guttapercha zu
gesetzt. (D. P. 29032.) 

IV. Seife uul Glycerin. 
Die Verseifung del' Fette mit Wasserdampf ohne Druck ist bereits 

fmher von WILSON und PAYNE vel:sucht worden; das Verfahren ist daran 
gescheitert, dass es zu schwierig war, das zu verseifende Fett genau auf del' 
erforderlichen Temperatur von 310 bis 315 0 zu erhalten. Steigt bei dies em 
Verfahren die Temperatur uber 315 0 , so wird zuviel Glycerin in AcroleIn 
zersetzt, das sich schwer condensirt und die Arbeiter stark beliistigt; fallt 

die Temperatur unter 3100, 0 geht die Zer- Fig. 189. 

setzung del' Fette zu langsam VOl' ich. etzt 
man dagegen das Fett dcm iiberhitzten Wa -
serdampf in fein verteiltem Zustande aus, 
so kann, wie O. KORSCJlELT gefunden hat 
(D. P. 27321 ), ' nicht nur die Temperatur ill 
yiel weiteren Grcnzcn. gehalten werden, ohue 
dass cine uber das gewohnliche Maas. hin
au gehende Acrole'iubildung oder cine Vcr
zogerung der Zersetzung eintritt, oudern 
cs Ivird dabei auch der Dampfverbrauch ein 

iel geringerer. Der von KORSCRJ!:LT benutzte 
Apparat ist in Fig. 
189 abgebildet. 

Das gcschmol
zene FeU oder das 
{leI winl dmeh eiue 
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in einem Metallbade B liegende Schlange getrieben, hierbei auf etwa 300 0 c; 
erhitzt und daun in denTurm C gedriickt. Der Turm C ist aus Blecheri 
oder gusseisernen Platten gebiIdet, unter Belassung einer isolirender Luft~ 
schicht mit Mauerwerk umgeben und mit scharf gebranntem, eventuell glasirtem 
Thon in Form von Kugeln, Topfen, Ziegelbrocken gefiillt. Das Fett oder Oel tritt 
bei a aus, trifft zuniichst den VerteiIer b und fliesst dann an dem Turm
iuhalt herunter, hierbei iiberall mit auf 250 bis 400 0 C. iiberhitztem Wasser
dampf in Beriihrung kommend, der unten in den Turm eingefiihrt win!. 
Die Zersetzungsproducte werden durch Rohr d in Condensatoren geleitet. 
Diese kiinnen mit Pump en verbunden sein, die in dem ganzen System einen 
verminderten Druck unterhalten, wodurch die Zersetzung der Fette etc. be
schleunigt wird. 

JAMES LONGMORE in Liverpool will hellfarbige Seife oder hellfarbige 
Fettsiiuren aus rohem Baumwollsameniil oder dessen Reinigungsriickstan
den in folgender Weise gewinnen (D. P. 29447). Das Oel wird durch 
Absetzenlassen oder Filtriren von mechanischen Unreinigkeiten befreit. 
Die Oelreinigungsriickstande werden mit wenig Wasser schwach er
erwiirmt und nach dem Abkiihlen von der wiisserigen Schicht abgezogen. 
Dann werden die Reinigungsriickstande mit so viel starker Natronlauge be
handelt, dass sich die Seife in FlQj)ken abscheidet, die von der stark ge
fiirbten Unterlauge getrennt werden. Die Seifewird in miiglichst wenig 
Wasser gelost und durch Zusatz von Chlorwasser entfarbt. Statt Chlorwasser 
werden auch Chlorkalk, llfangansuperoxyd, chlorsaures Kalium oder saures 
chromsaures Kalium und nachher Sauren hinzugesetzt. Bei Hinzufiignng 
eines U eberschusses dieser Sauren werden gereinigte Fettsauren abgeschieden. 

ADOLF KIND in Mira bei Venedig hat einen Gegenstrom-Kiihler zum 
Abkiihlen von Olein construirt (D. P. 30898). Das Olein wird zwischen 
Cylinder m und a hindurchgepresst. Cylinder a ist fest, wiihrend Cylinder 

Fig. 190. m rotirt und da-

bei mit Liings
rippen die In
nenflache von a 
~treift. Das 

Kiihlwasser 
..i.~iilllliiiiii'C.~ ___________ ..J.~~:::3E3 wird zwischen 

Uylinder a und n dem OleIn entgegen geleitet. Scheidewiinde 8 zwingen 
das Wasser auf- und abzusteigen, wie es der punktirte Pfeil andeutet. 
Cylinder n ist mit schlechten Warmeleitern umgeben. 

E. O. RAUJARD in Aubervillier will Glycerin aus Fetten in folgender 
Weise gewinnen (Eng!. P. 2798). Zu dem mit Wasser in einem Digestor 
befindlichen :Fett werden 2-3 Tausendstel seines Gewichts an Zinkpulver 
gemischt. Beim Erhitzen wird ein Teil Wasser zersetzt, und diese Zersetzung 
soIl die Ursache einer sehr raschen und ,vollstandigen Scheidung der Fette 
in Fettsauren und Glycerin sein. 
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Gehaltsbestimmungen reiner wlisseriger Glyeerinlosungen lassen sieh, 
wie F. STROHMER del' Wien. Akad. del' Wiss. mitgeteilt hat, mittelst del' 
Breehungsexponenten ausfiihl'en, da das Bl'eehungsvermiigen einer sol chen 
Liisung mit del' zunehmenden l\Ienge des vorhandenen Glycerins wachst. 
Die Versuche wurden an Lusungen aus krystallisirtem Glycerin ang'estellt, 
indem deren specifisches Gewicht bei 17'5°, sowie mit Hilfe des ABBE'schen 
Refractometers ihr Brechungsexponent bestimmt wul'de. Aus den Versuchen 
berechnet del' Verfassel' nach del' Methode del' kleinsten Quadrate fiir den 
Brechungsexponenten die Gleichung 

nD = 0'75875 + 0'56569 d, 
worin d das spec. Gew. ist. Will man den Brechungsexponenten durch die 
Concentration ausdriicken, so hat man 

. • .' (100 + k) D 
nD = 0 7;>875 + 056;>69 (100- C) D + C 

wobei C den Procentgehalt der Liisung, D das spec. Gew. des wassel'freien 
Glycerins (D 17'5°= 1'262) und k die Concentration bedeutet. (Chern. Ztg. 
1884, 600.) Eine darauf beziigliche Tabelle ist im Chemiker-Kalender 1885, 
S. 64 mitgeteilt. 

JAFFE u. DARMSTADTER wollen den bei del' Destillation von Glycerin vel'
bleibenden Riickstand zur Herstellung eines ~I itt e I s g e g e n K e sse 1st e i n 
verwenden (D. p, 31695). Die dicke, klebrige .Masse, welche nur wenig 
Glycerin enthalt, wird zunachst, am besten unter Druck, in Lusung gebracht. 
Ungeliist bleibender kohliger Riickstand wird durch Filtration von del' Lusung 
getrennt, die nun durch Zusatz von kohlensaurem Ammoniak oder Soda von 
Kalk befreit und schliesslich uber Knochenkohle filtrirt wird. Es resultirt 
eine klal'e Fliissigkeit von gelbbrauner Farbe. Ein geringel' Zusatz dersel
ben zum Kesselwasser geniigt, um bei kalkhaltigem Wasser die Ansetzung 
von festem Kesselstein an die Kesselwande vollstandig zu vermeiden. Del' 
kohlensaure Kalk scheidet sich in Form eines leicht zu entfernenden 
Schlammes abo 

Die Verseifung des Cocosols bespricht eingehend der Seifenfabrikant 
1884, 421, das Verhalten des Leiniils bei del' Verseifung 1885-, 253. 

Nach dem D. P. 29290 der FABRIK CHEMISCHER PRODUCTE in Berlin 
wird die durch Kochsalz abgeschiedene Seife, bevol' durch eine vollstandige 
Abkiihlung del' Fliissigkeit del' Kern von del' Lauge sich getrennt hat, kurze 
Zeit centl'ifugirt. Del' Kern scheidet sich hierbei vollstandiger von del' Lauge, 
als nach dem gewuhnlicb..en Verfahren, so dass er weniger Laugen und Koch
salzliisung mechanisch eingeschlossen halt und damm harter und schwerer 
ist. Nach dem Abscheiden wird der Kern niitigen Falls noch abgekiihlt. 
Es gelingt nach dies em Verfahren das Abscheiden des Kernes auch bei dem 
Verseifen von reinem Cocosiil. 

Seife zum Waschen mit Seewasser oder kalkhaltigem Wasser (Seifen
fabrikant 1885,147). - Transparente Harzleimseife (Seifenfabrikant 1884,338). 

E. ROTONDI hat die Einwirkung von Wasser auf Seife untersucht 
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und: ist zu folgenden Resultaten gekommen: 1. Die neutralen Alkaliseifen 
cnH2n-1M02 werden durch Wasser in basische cnH2n-1M02, MOR zerlegt, 
welche in kaltem und heissem Wasser loslich sind, und in saure unlosliche 
cnH2n-1M02, cnH 2n02. 2. Die Vollstandigkeit der Zerlegung hangt von 
der Temperatnr, der Concentration und der Zeitdauer abo 3. Die basischen 
Seifen dialysiren leicht, die sauren gar nicht. 4. Die ·basisehen Seifen sind 
kein Gemisch von neutraler Seife mit freiem Alkali, da sfe durch Kochsalz 
vollstandig gefaIlt werden. 5. Die wassrige Losung der basischen Seifen 
lost Fettsauren zu einer klaren Fliissigkeit, welche sich in Beriihrung mit 
der Luft allmalig triibt, indem chemische Verbindung und alsdann Aus
scheidung saurer Seife eintritt. 6. Die Losungen basischer Seifen losen in 
der Warme saure Seifen auf, scheiden sie aber beim Erkalten wieder abo 
7. Die neutralen Fettkiirper werden von den basischen Seifen nur emulgirt, 
nicht chemisch gebunden, denn man kann das Gemisch durch 90gradigen 
Alkohol wieder in seine Bestandteile zerlegen. 8. Kohlensaure macht die 
basischen Seifen unliislich, ohne sie zu zersetzen, indem sie dieselben in 
Seifen von der Zusammensetzung cnH2n=lM02, MC03 iiberfiihrt. 9. Den 
sauren Seifen gehen aile diese Eigenschaften abo (Atti della R. Accademia 
delle Scien~e di Torino vol. 19. Dec. 1883; Chem. Ind. 1884, 360.) 

C. DEITE. 

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

Einfuhr Ausfuhr 
vom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 

W aarenga ttung. 1. Januar 1. Januar 
bis Ende 1884 bis Ende 1884 

bis Eude bis Eude December Juni 1885. December Juui 1885. 1884. 1884. 

an Fichtenharz, Terpentinharz, 
Kolophonium, Glaspech, Ter-
pentin ...... · ..... 644522 494919 46610 46061 

~ anderen Harzen . . . . . . . 17226 fehlt pro 1885 2360 fehIt pr.1885 
" Terpentiniil und anderem 

Harzol ............ 91783 106123 12950 13210 
" Kautschuk und Guttapercha, 

roh oder gereinigt ..... 26695 26455 2178 2217 
~ Kautschukwaaren · ..... 1791 1840 21615 23187 

" 
Geweben mit Kautschuk 
iiberzogen u. dergJ. aus Kaut-
schukfaden . . . . . . . . . . 863 fehIt pr.1885 3154 fehlt Pl'. 1885 

" 
Olivenol (Baumol) in :Fassern 89645 105244 4610 3549 

" Leinol in Fassern . . . . . . 382771 383283 1306 1339 
" Riibol, Rapsiil in Fassern 6651 8751 58669 

I 
63950 

" 
Cocosnussol, Palmnuss- und 
Palmol, *) festem · ..... 94567 106080 63474 I 71 981 

• ) Die Elnfnhr diirfte hauptsachlich aue CocosuussOi und Palmol, die Ansfuhr ans 
PalmuussoI bestehen. 
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lm Deutschen Reich betrug in metro Centnern ausgedriickt die 

Einfuhr Ausfuhr _._-

1. ~~:Uar I yom 1. Juli 
yom Yom 1. Juli 

W aarenga ttung 1. Januar 
bis Ende ' 1884 bis Ende 1884 
D b bls Ende December bis Eude 

ecem er I Juni 1885 Juni 1885, 1884, ' 1884, 

" 
Schmalz von Schweinen und 
Gansen ............ 238313 300033 193 224 

" Stearin, Palmitin, ~Iargarin, I 
Oleomargarin, Walrat, , . . 37995 33128 26168 13836 

" Fischspeck, Fischthran, Wal-
fett ' , . 108665 110 29:? 6448 5695 

" 
Talg ............. 63371 570% 4829 5580' 

XXIX. Wasser. 

I. Tellnrische Wassel'. 
BISHOP (J. Pharm. Chim. (5) 11, 224; Arch. Pharm, (3) 23, 451) be

stimmte die Schwankungen im Salzgehalt des Me e r was s e r s, 
aus dem Canal vom Strande von vom Strande Yon 

Meerwasser: zwischen Havre und der Trouyille (zur Honlleur (zur 
lnsel White (Mittags) Fluthzeit geschOpft) Fluthzeit geschOpftl 

Dichte . ' , , . 1,031 1,028 1,014 
Ruckstand beilOO° , 43:80 38'44 18'52 pro 
desgl. beiRa1iglut ,. 34:OS 29'84 15,32 
Chlor .. ,', ... , 19'09 17'28 8'38" " 
803 " •••• , . .• 2:28 2'03 1'0'4 " 
Chlornatrium ' , ' .. 31'74 28'47 13'81 
Sulfate (als MgSO~ be-

reehnet) ...... ~N2 3'04 1'56 " " 
KINGZETT (Analyst 1&, No. 107, 26) giebt eine Analyse des Wassel's 

yom Southborne-See. - .KARL SCHMIDT (Pharm, Ztschr. Russ!. 24, 577) 
liefert Amaly,sen des B eisk-Salzs ees (GOUY. JennisseiSk in Russland), 
Das Abdampfsalz dieses Sees besteht aus 0'0017 Proc, K2S04, 95'863 Proc. 
Na'JS04, 2'303Proc. NaCl, 0,982 Proc. MgCl2 und 0"00'54 Proc. MgBr2. Del' 
"Wulifelsan-Absatz" des Wassel's aus dem See enthiilt99'52 Proc, Kochsalz. 
- 'Derselbe hat auch das Abdampfsalz des Kisi-Kul-Bilju-"grossen ab
fiihrenden Sees" (am Abhange des Ala-Tau-Kammes) analysirt. 10'0' TIe. 
des-Salzes bestehen aus 0'0'0'76 K2SO" 95'69 Na2SO',O"339 MgSO" 1"10 MgCI2, 

O':O{)O'7 MgBr2 und~O'·535Mg:C03. Das Abdampfsalz des Dschabalak Kul
Salzsees ergab 0"1033 'Proo. K2SO', 33'828 Proc, Na2SO" 3'479 Proc. CaSO\ 
31'114 Proc. NaCl, 10"149 Proc. MgCI2, 0"008 ProG. MgBr2, 2'524 Proc. MgC03. 

Das Wasser del' Marienquelle am Napoleonssteine bei Leipzig 
besitzt nach FR. S'fRASSMANN (Arch, Hyg, 2, 60) eine Temperatur yon 9'5 0 C. 
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und liefert 520 mg feste (bei 100 0 getrocknete) Teile pro I, wahrend reines 
Grundwasser, wie es in den reichlich wasserfiihrenden Schichten des I~eipziger 
Diluviums vorkommt, 230 mg Riickstand liefert. 

Die Zeitschr. f. Mineralwasser-Fabrikation enthiHt in den Nrn. 2, 3, 
8, 10 des Jahrganges 1885 die Analysen folgender Heilquellen; Stern
berg (in Bohmen), Tscho Kraka (Russland), Parpan (Schweiz), Freiersbach 
(Baden) *), Stolypin (Russland), Tambow (Russland), Passugg (Schweiz), 
Dissentis (Schweiz), Farnbiihl (Schweiz), ~Iuri (Schweiz), Niederriekenbach 
(Schweiz), Rietbad (Schweiz), Silvaplana oder Surley (Schweiz), Tiefencastels 
(Tiefenkasten, Schweiz), Neuhaus bei Cilli (Schweiz), Andeer-Pignieu (Schweiz), 
Teniger-Bad (Schweiz), Bergun (Schweiz), Court St. Etienne (Belgien), Luhi 
(Ungarn), Meylieu-Montrond (Frankreich), Vals (Frankreich), Liel (Baden), 
Kirnhalden (Baden), Lenkoran (Russland), Oberlahnstein (Hess en-Nassau), 
Griesbach (Baden), Gerolstein (Rheinprovinz) und andere mehr. 

Hydrochemische Untersuchungen _ der ~fineralwasser von Psekoup 
veroffentlicht A. STACKMANN (Ph. Zeitschr. f. RussI. 24, 129, 145, 161, 209, 
225, 273, 289, 321 U. 337). Diese Wasser werden eingeteilt in die Salz
Jod-Brom-Schwefelquelle mit 0'064 JNa, 0'0579 BrNa, 9'5 CINa im Liter 
und in die heissen alkalischen Schwefelquellen niit einer Temperatur von 
52'1 0 C. und einem Gehalte von 0'1080 Gesamtschwefel pro Liter, wovon 
0'0454 als freier Schwefelwasserstoff vorhanden ist. 

Ueber die Mi,neralwasser der Saline von S;dies-du-Salat hat PAUL 
SABATIER (Bull. Par. 42, 98) herichtet. 

Der Oberbrunnen zu Salzbrunn ist von :FRESENIUS wieder unter
sucht worden (3_ Aufi. Wiesbaden); die Temperatur des Wassers betrug 
8'5°,das spec. Gew. 1'00367. 1000 g Wasser enthielten; 
Natriumbicarhonat .. . 2'410 g Chlornatrium' . 0-176 g 
Lil.hiumbicarbonat .... 0-015" Bromnatrium. , . 0-0007 " 
Ammoniumbicarbonat .. 0'0007 " Jodnatrium. . . . 0'005 mg 
Natriumsulfat ....... 0'459" freie Kohlensaure . 1'876 g 
oder 985'11 chem C02 im Liter Wasser, und freie und halbgebundene C02 = 
1476'32 cbcm im Liter. - Nach LomlANN (Z. f. Mineralw. Fabr.2, 5) ent
halt der Grauhofer Harzer-Sauerbrunnen 0'0336 g Chlornatrium und 
0'1925 g Natriumbicarbonat. - Das Wasser des Romerbrunnens bei 
Eckzell in der Wetterau ergab nach C. PISTOR im Liter 2'7910 g freie 
Kohlensaure, Ferricarbonat 0'0205, Magnesiumcarbonat 0'5611, Natriumchlorid 
1'6275, Kaliumchlorid 0'0642, Magnesiumchlorid 0'1780. - M. KUBLI (Pharm. 
Zeitschr . .f. RussI. 24, 305) hat das Wasser einer ~Iineralquelle bei Kr e s
lawka untersucht, welches im Liter 0'0191 Natriumbicarbonat, 0'206 Calcium
bicarbonat und 0'0135 Fe.rrobicarbonat ergab. - Das Wasser der Mineral
quell en von Aquarossa bei Biasca ist von G. BERTONI (Annali di Chim. 
78, 257) analysirt worden. 

*) Techn.-chern Jahrb. 6, S. 345. 



'Vasser. 319 

Die Analyse des Wassers der Heilquelle von S a I v a r 0 I a bei Sassuolo 
in ~Iodena ergab, wie PAVESI (Arch. Pharm. (3) 22, 745) berichtet, im Liter 
14:956 g NaCl, 0'044 g NaJ, 0'076 g NaBr, 2'270 g NaHC03. - Eine 
Analyse derselben Quelle liegt auch von SCHIVARDI (Arch. Pharrn. (3) 22, 
745) VOl'. 

Nach A. SCHIFFMANN wurde in dem Wasser del' Schwefelquellen zu 
Sehimberg gefunden 0'6830 g NaHC03, 0'0294 g Na2 S, 0'0011 Na2 S2 03, 
0.680 cbcm H2S, 0'294 cbcrn N und 0.298 cbem 0 in 1000 g. 

PLUMERT *) (Allgem. Wien. med. Ztg. 1884, 18. Th'Iiirz) berichtet iiber 
die Schwefelquellen von B ru s s a. In 1000 g Wasser fanden sich: 

N atriumsulfat 
Th'Iagnesiumsulfat 
Natriumehlorid . 
freie Kohlensaure 
Hydrothionsaure 
specifisches Gewicht 
Temperatur . 

Grosses Schwefelbad Jeni-Kaplidza 

0'0453 0'2395 
0'2350 0'1494 

0'1520 
0'3321 
1'0111 

65-67 a 

0'9945 
0'1521 
0'0552 
1'0121 
66 a R. 

II. Wasserversorguug .. 

Ein Aufsatz, betitelt "Die Trinkwassertheorie und die Choleraimrnunitat 
des Forts Williams in Calcutta" von .MAX VON PETTENKOFER befindet sich im 
Arch. Hyg. 3, 147. - Ueber die Wirkung des reinen und verun
reinigten Trinkwassers habenH. SCHUSCHNY und JOH. FODOR (Arch. Hyg. 
3, 118) Untersuchungen allgestellt. Es wurde festgestellt, dass chemisch 
verunreinigte Wasser in der Mehrzahl der Faile eine, wenn auch schwache 
Infectionskraft besitzen. Die nachteilige Wirkung ist derart aufzufassen, 
dass das unreine Wasser eine schwach putride Infection verursacht und die
selbe imrner wieder von neuem hervorruft, hierdurch die Gesundheit. unter
grabt und den lIfenschen fiir die Infectionskrankheiten dispollirt. 

H. FLECK iiber Flussverunreinigungen, deren Ursachen, Nachweis, 
Beurteilung und Verhinderung. (12. u. 13. Jahresber. del' Kg!. Chem. 
Centralstelle f. Gesundheitspfl. zu Dresden 1884, 3-55.) 

CASPARI, Ueber den Einfluss der industriellen Thatigkeit auf die 
Beschafl'enheit des Flusswassers. (Chern. Ztg. 1884, 1396.) - C. WEIGELT, 
O. SAARE und L. SCHWAB: Die Schadigung von 'B'ischereiund Fisch
zuch t durch Industrie- und Hausabwasser. Eine experirnentelle Studie 
(Arch. Hyg. 3, 39.) 

Ueber das Eindringen von Verunreinigungen in Boden- und Grund
wasser hat FRANZ HOFMANN (Arch. Hyg. 2, 145) Untersuchungen angestellt. 

Nach einer Zusammenstellung im "The Engineer" (1884, 12. Dec.) 
betragt der Consum an Wasser in London pro Kopf und Tag etwas iiber 

0) Techn.-chem .. Jahrb. 6, S. 347.· 
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135 I, in Paris geringer und in Berlin nur 90 I pro Ropf. MICH. DETROIT 
weist dagegen einen 5 Mal so grossen ConsUIII wie Berlin auf und in 
Chicago und Washington ist derselbe sogar 535 Ibezw. £07 I pro Ropf. 

Der "Gesundheits-Ingenieur" (1884, No. 20. 651) liefert einen Bericht 
iiber die Wasserversorgung verschiedener Stadte und Beschreibung der an
gewandten Filteranlagen. 

Ueber die Beschaffenheit des Berliner Leitungswassers sind 
im Raiser!' Gesundheits-Amte in der Zeit vom Juli 1884 bis April 1885 
eingehende Untersuchungen ausgefiihrt worden, iiber welche G. WOLFFHUGEL 
(Arbeiten aus d. Rais Gesundh.-Amt I, 1) Bericht erstattet· hat. - HULWA 
liefert Beitrage zur Schwemmcanalisation und Wasserversorgung der 
Stadt Breslau. (Erganzungsh. z. Oentralb!. f." allgem. Gesundheitspfl. 1, 2.) 
~Iehrere Aufsatze in der Deutsch. Med. Ztg. (5, 391, 439, 445) beschaftigen 
sich mit der Beschafl"enheit des Trinkwassers von Paris. - OAMERON (Gesundh. 
Ingenieur 1884, 609) beschreibt die Verunreinigungen der unteren Themse 
durch Oanalisationswasser. - POEHL (Petersb. med. Wochenschr. 1884, 
~o. 31'-:33) kritisirt die Wasserversorgung Petersburgs. - OANl'IIZARA (Bull. 
della Oom. Spec. d'Igiene pub!, eli Roma 5, 257) teilt Analysen des Trink
wassers in Rom mit. 

S. STEINER (Arch. Hyg. 3, 118) fand in dem Wasser der Hausleituilg 
des Budapester Hygienischen Instituts Blei. 1m Rohr 24 Stunden lang ge
standenes Wasser enthielt 1'224 mg, nach 48 stiindigem Stehen 1'7 mg, 
nach 7 Tagen 3'25 mg und nach einem Monate 4'7 mg Blei im Liter. -
W. THORNER (Repert. ana!. Ohern. 5, 220) bespricht die Anwendung geteerter 
gusseiserner Rohren. - F. MAREK (Pharm. Oentralh. 26, 79) fand, dass ein 
ziemlich hartes, von Ammoniak und salpetriger Saure freies Wasser naeh 
langerer Aufbewahrung in einem Zinkbehalter 8'2 mg Zink im Liter enthielt. 

Ill. Reinigung des Wassers fur hausliche und gewerb
Hehe Zwecke. 

Zur Entseheidung der Frage, ob die Selbstreinigung natiir
Iicher Gewasser auf Oxydation durch die Luft oder auf einem durch 
Organismen bedingten biologischen Process beruht, hat FRIEDRICH EMICH 
(Monatsh. f. Ohern. 6, 77) einige an organischen Substanzen reiche Wasser 
auf ihre Oxydirbarkeit mittelst Ohamaeleon sowie auf ihren Ammoniakgehalt, 
salpetrige und Salpetersaure gepriift: 1. nach dem Stehen an der Luft, 
2. beim Schiitteln mit Luft. Die Versuche wurden naeh dem Sterilisiren der 
Wasser (durch Roehen) wiederholt, wahrend er den Zutritt von Sporen aus 
der Luft verhillderte. Es ergab sieh a) dass die nieht sterilisirten geschiit
telten Wasser sich kaum so stark als die der freien Luft ausgesetzten in 
Bezug auf ihre Oxydirbarkeit verandern, mithin findet keine directe Oxy
dation statt; b) dass in den sterilisirten, vor Reimen gesehiitzten Wassern, 
keine Selbstreinigung eintritt: also h t sie von .der Entwickelnng. von 
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Organism en abhangig. Tn tier That erleidet "tcrilisirtes \Vasser, \VeUll 

man es mit l1em Schl:llnm inficirt, der sieh au, den der Luft au,"'ge
setzten Wassern abgeschieden hat, dieselben Veranderungen, wie die I etz
teren, d. h. es nimmt die Oxydirbarkeit und der Ammoniakgehalt ab, ,sal
petrige Saure (die spater wieder verschwinclet) uml Salpeten;aure werden 
gebildet. Beim Schiitteln mit Ozon verschwindet die Oxydirbarkeit der Wiisscl' 
kaum schneller, als wenn man sie an cler Luft stehen lasst. Aurh ALEX. J\!Iiir,LEIl 
hat clie Selbstreinigung del' Wiisser als einen vitalen Process aufgefasst. -
ALBEIIT R. LEEDS (Engineering Jan. 1885; Chem. C. BI. 16, 448) hat ge
funclen, dass die reinigende Wirkung cler Lnft auf Wasser uedeutend ver
mehrt wird, wenn die Mischung Yon Luft und Wasser unter Druek stattfindet. 
Yersuche mit diesem Wasserreinigung:";-Verfahren zeugten von der praktisehen 
Verwendbarkeit dieser )Iethode, die organischen Bestandteile aus Yerbranc:hs
wii;;;,ern Zll entfernen. 

M. NEUENBURG (Chem. Centralbl. 16, 251) hat versehiedene im Haus
halte gebrauehliehe Filtrirapparate gepriift. - W,HESSE (Chem. Centrnlb!. 
16, ](;9) fand, das~ comprimirte Watte, comprimirte Cellulose, Sallll- uwl 
Patent-Filter alsbald Massen von Keimen der .mkroben au~ dem Wasser 
durehtreten lassen. Tierkohle und eomprimirter Asbe~t hielten in der Hegl'l 
anfangs alIe Keime zuriick. Erst nach Stunden und Tagen ll. z. nach 
,\.blauf yon 1/4-3 I Wasser traten Bacterien durch das Filter, und wesentlich 
:;olehe, welche die Nahrgelatine in Faulnis verset;;:ten. Am besten bew~hrtp 
,ieh Asbest, welcher stark zu~ammengepresst worden war. 

Cll. CllAMBEIlLAND (C. r. 1)9, 217) hat im Lauoratorium von PASTEUIl 
eine Vorrichtung construirt, bei welcher dati Wa:";ser unter einemDruck von 
:2 Atmosphai·en, wie ihn llie meisten ,Vasserleitungen besitzen, durch Ull
glasirtes Poreellan geJlre~st -nnd daclurch von J,likroben und Keimen ganzlich 
hefreit wird. Das :Filter besteht aus einem 20 em Iangen nnd 2·5 em weiten 
Biscuit-Porcellanrohr, welches nnten gesehlossen llnd mit seinem oberen Ende 
fest 'an den Wasserleitungshahn angeschraubt win!. Das filtrirte Wasser 
flie:";st in ein Sammelrohr. Ein solehes ·Filter kann taglich 20 I keimfreies 
Wasser liefern. - Das Wa:iserfilter VOll R. W AGNEII (Ding!. 3, 256) ist au:; 
verzinntem Eisenblech hergestellt und besteht aUti einem Kegelstumpf, in 
welchem ein Siebboden befestigt ist. Auf diesen Siebboclen wird ein mit irgend 
welchem chemischen Wasserreinigungsmittel getranktes poruses Material ge
legt nllll iiber (lieses ein Filtertueh gebreitet, dessen Rand iiber dem KegeI
stumpf hervorsteht. 1] eber letzteren ist eine Haube gestiilpt, welche da" 
Filtertuch fest einklemmt; an der Haube uefindet ,ich ein Stutz en, welchel" 
mittels Gnmmischlauch mit der Wasserleitung in Verbindung steht. Auch 
iiber clie andere Seite des Siebbodens wircl ein :Filtertuch gebreitet nnd dieses 
ebenfalls durch cinen Deckel fest geklemmt. Das Wasser gelangt nllr durch 
die }<'iltertiicher .und durch die pOl·use Schicht zum Ausfluss. - C. PIEPEII 
(D. P. 28086) nnd LICH'!' (D.P. 27364) haben )iich l"iltrirapparate patentircn 
lassen. Bei einer Vorrichtung von BOllLIG. ill Eisenach une! H EYl'E in I,eipzi;:· 

Biedermann. Jabrb. VII. 
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(D. P. 30199)*) saugt ~in Diisenapparat (Dampfstralgeblase) gleichzeitig 
Rohwasser aus einem Reservoir und Kesselwasser aus dem Wasserraum des 
Dampfkessels und driickt es durch die Reinigungsbatterie (basisches lIfagne
siumcarbonat und Sagespane) nach dem Dampfkessel zuriick; die Durchgangs
offnungen des Diisenapparates (Geblases) sind so gewahlt, dass das durch die 
Batterie gepresste und zu reinigende Gemisch aus 1 TJ. K.esselwasser und 
4 bis 5 TIn. Rohwasser besteht. 

GORDON. HALL NOTT in Chicago (D. P. 30678) reinigt Dampfkessel
Speisewasser folgendermaassen: Die Kohlensaure und das Calciumbicarbonat 

Fig. 191. sollen aus dem Wasser dadurch aus-
geschieden werden, dass man das Was
ser unter Druck continuirlich durch 
einen mit Kalk beschickten Behalter 
fliess en lasst und dann fiItrirt. Der 
hierzu dienende Kalkbehalter G . ent
halt unten ein Einstromungsrohr mit 

an der Unterseite angebrachten Oeffnungen a undsteht oben mit einer oder 
mehreren Filterkammern k in Verbindung. 

Zur Verhiitung des Kesselsteines mittelst Kalkhydrat und Soda hat 
J. SCHI'.NKEL (Chern. Ind. 7, 12) ein Verfahren angegeben. - JAFFE und 
DAR~[STATTER (D. P. 31695) stell en ein .Mittel zur Verhiitung der Bildung 
des Kesselsteines aus Glycerin-Destillationsriickstanden her. Vgl. S. 315. 

HANNAY in Glasgow benutzt Zink zur Verhinderung der Kesselstein
Fig. 192. bildung. "(D. P. 28875.) Der Zinkbloek E wird in einem 

mit Salz gefiillten BehaIter B aus Metal! oder anderem 
nieht poriisen lIiaterial untergebracht. Ein Kupferkern 
C, auf welchem der Zinkblock als Gusskorper her
gestellt ist, geht durch den den Hals des Behalters 
verschliessenden Pfropfen aus Asbest oder dergl. " und 
wird mit einem oder mehreren Leitungsdrahten ver
liithet , welche nach bestimmten Kesselteilen fiihreh 
und dort ebenfalls verliitet sind. 

Die HeizverKuchstation Miinchen (Polyt. Ztg. 1884, 486) hat folgende 
Kesselsteingegenmittel untersucht und fiir unbrauchbar erklart: 

1. Par ali th, von der Chemischen Gesellschaft in Solothurn, besteht aus 
6·41 Proc. Chlormagnesium und 23·40 g Dextrin. 

2. Das Antikesselsteinmittel von PELERIN, KESSLIlR & Co. in Briissel 
enthalt etwas Nitrobenzol, feuchtes Torfpulver, Kaffeesatz oder etwas ahn
liches. Das Nitrobenzol soll wahrscheinlich den Ursprung des ]\iJittels ver
decken. Das Mittel fiir den Namen: "Vegeto correctif." 

3. Kesselsteinpulver von Frau RUDEL (auch ZOPFKE) in Berlin 
besteht aus 15·46 Proc. Glaubersalz; 14'88 Proc. Kochsalz, 28·32 Proc. Kalk, 

*) Teclm.-chem. Jahrb. ~, S. 270; 6, S. 351. 
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12'62 Proc. Natron, 8'51 Proc. Kohlensaure, 5'89 Proc. Leim, 14'32 Proc, 
Wasser. 

4. Kesselsteinliisung von R. HOFFMANN in Reichenbach oei 
Plochingen ist Natronlauge. 

5. }:littel zur Verhiitung des Kesselsteins von TH. WULFF in 
Bromberg: 81'84 Proc. Soda, 1'86 Proc. Verunreinigungen der Soda, 1'36 Proc. 
farbende Teite, 1j'32 Proc. Wasser. 

6. Kesselsteinpulver von S. WEBER in Chemnitz: 18'25 Proc. 
Chlorbarium, 34'02 Proc. Soda, 7'45 Proc. Wasser, 7'05 Proc. Pflanzenteite, 
22'15 Proc. in Salzsaure Unliisliches. (Thon, Salz etc.) 

7. ANTON WEIss'sche patentirte Masse zur Verhiitung des 
Kesselsteines von ERNST }:IEHNE in Crimmitschau: 15'98 Proc. Soda, 
16'39 Proc. Kochsalz, 5'87 Proc. Glaubersalz, 8'18 Proc. Kreide, 14'06 Proc. 
Sand, 10'46 Proc. Wasser, 29'60 Proc. Sagespane. 

8. Kesselsteinliisung von TH. KORN in Bockenheim: 74'0 Proc, 
Chlorbarium, ferner Wasser und Catechu. - Die iibrigen 24 von der Heiz
versuchsstation }:Iiinchen veriiffentlichten Kesselsteingegenmittel sind bereits 
im Techn.-chem. Jahrb. 5, 382 und 6, 352 aufgefiihrt. 

EDW. MAXWELL DIXON in Glasgow (D. P. 31088) reinigt Wasser auf 
folgende Weise: Das Wasser wird 7.Unachst in einem Gefiiss mit geloschtem 
Kalk unter gleichzeitiger Injection von Luft mittelst Dampfstralgeblases innig 
gemischt. Nach erfolgtem Absitzen des Niederschlages wird das von dem
selben durch Filtration getrennte Wasser in einem zweiten Gefass mit 
Kohlensaure, welche ebenfalls mittelst Dampfstralgeblases eingetrieben wird, 
behandelt. Vorher kann man die durch die Behandlung mit Kalk ent
standenen Aetzalkalien durch Sauren neutralisiren. 

IV. V ntersuchungsmethoden. 

Der VI. internationale pharmaceutische Congress in Briissel 
(1885) fasste in Bezug auf die Eigenschaften eines guten Trinkwassers folgende 
Beschliisse: 1. Das Wasser muss klar, durchsichtig, farblos, geruchlos und frei 
von suspendirten Bestandteilen sein. - 2. Es muss frisch sein und von an
genehmen Geschmack; die Temperatur darf nicht zu sehr schwanken und 
nicht hoher als 15 0 C. sein. - 3. Es muss Luft und eine gewisse Quantitat 
Kohlensaure besitzen. Die darin enthaltene Luft muss 30-33 Proc, Sauer
stoff enthalten. - Die §§ 4-7 bestimmen folgende Grenzwerte, 1m Liter 
Wasser diirfen vorhanden sein: 

nicht mehr als 20 mg organische Substanz, als Oxalsaure berechnet, 
" " 0'1 " Eiweissstickstoff, durch Oxydation der organischen 
N-haltigen Stoffe mit Chamaleon (alkalische KMn04 -Losung? d. Ref.) 
bestimmt, 

nicht mehr als 0'5 mg Ammoniak, 

" "5CO" ~lineralsalze, 

nicht mehr als 60 mg Schwefelsaure
Anhydrid, 

21* 
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nicht mehr al" 

" 
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8 mg Chlor, 

2 " Salpetersaure
Anhydrid, 

I nirht mehr al" :200 mg' (hyde del' al

kalisch. Erden, 

:~O" Kieselsaure, 
3 ,. Eisen. 

4. Das Trinkwasser darf wedel' Nitrite, noeh Schwefelwasserstoff, noch 
Sulfitle, noch durch Schwefelwasserstoff odeI' AmmoniUlllfiulfid fiUlhare .i\fetall

salze enthalten ausser Spuren von Eisen, ,\luminium und )Iangan. - 5. EH 

darf aufhewahrt keinen unangenehmen Gerueh annehmen. - 6. Es dart' 
nieht enthaiten: Saprophyten, Leptotrix, I,eptomiten, Jfyphestrix nnd andere 

weisse Algen, zahlreiche Infusorien sowie Bacterien. - 7. Nach Zusatz von 

weissem Zucker darf keine Pilzentwiekelung auftreten. - Auf Gelatine 

cultivirt, darf das Wasser innerhalh 8 Tagen keine die Gelatine verflussigencle 
Bacterienmengen produciren. (Pharm. Post. 18, 10 11.) 

H. BRESLAUER (D. Med. Ztg. 5, 535) liefert eine Zusarnrnenstellung 

einfacher .i\Iethoden zur Trinkwasseruntersuchung fur hygienische Zweckr. 

Urn die Brauchharkeit eines Trinkwassers, soweit es sieh urn organi
sirte Wesen in demselhen handelt, schnell zu errnitteln, setzt !tOQUES (Rep. 

tie Pharm. 12, 549; Arch. Pharrn. (3) 23, 316) llem Wassel' etwas Zucker 

zu. 1st das Wasser in bedenklicher'Vebe mit Mikroorganisrnen verunreinigt, 

so wird es nach einigen Tagen trube und oft aueh tritt ein Geruch nach 
Schwefelwasserstoff auf. 

W. LENz (Ztschr. anal. Chern. 24, 34) hat gefllllllcll, dass Permanganat

Liisung zur Bestimrnung organischer, in 'Vasser g'ellister Substanzen, ill 
~aurer Liisung wenigstens, wedel' fiir Zucker noch fiir Glycerin brauchbar ist. Dic 
.\'hweichungen von cler Theorie wareu so gross, das~ sieh die )Iethode nicht 
einmal ZUI' relativen Bestimmung del' org-anischen ~uhstanz eignet. -
n. KASPAR (Schweiz. Wochenschr. f. Pharm. 23, 1O~,) empfiehlt bei del' Be
,;timmung organischer Substanzen daB Wasser mit 10 cbem SchwefeIsaure 
(30 cbcm COllC. H2S04 auf 100 cbcm "Vasser) und 10 chcrn 1/10 norm. Cha
maleon zu versetzen, die Mischung auf 50 0 C. zu erwarmen und nach Zusatz 
yon Oxalsaure mit Chamaleon zuruckzutitriren. Dem von LEEDS *) empfohlenell 
hIinden Versuche mit destillirtem Wasser behufs Correctur del' ResuItate, 

kann Verf. keine Bedeutung zumessen. - ,V. BACmlEYER (Ztsehr. analyt. 

Chem. 23, 353) WIll die Dauer des Kochens bei (leI' Bestimmung organischer 

Suhstanzen im Trinkwasser nach KUBEL-TIEMANN anf 30 Minuten festsetzell, 
zu 100 cbem Wasser 10 cbem Schwefelsiiure (i: 8) nehmen und yom Resul

tate diejenige \" erhrauchszahl von Kaliumpermanganat in Abzug bringen, 
die sich hei einem Versuche von reinstem destillirtem Wasser in den zweiten 

30 .M1nuten Kochens ergiebt. Durch die Wahl pas sender Gefasse (Kolben 

mit langem Halse) ist das zu rasche Verdunsten des Wassel's zu vermeiden. 

- PE.TIT (Journ. Pharm. Chim. (5) 11, 305; Arch. Ph arm. (3) 23, 452) 
macht in Bezug- auf die Tifrirung rIel' organischen Snhstanz den \. orschlag, 

-) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 3,,3. 
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das zu untersuchende Wa~ser in allen Fallen mit Schwefelsaure (10 g auf 1 I) 
anzusiiuern und 10 Minutell lang zu koch en. Die Chamaleollliisung soli illl 
Liter 0'633 g KMn04 enthalten. Lebrigens biete der Proeentgehalt an 
organiseher ~Iaterie fiil' sieh allein durchaus nicht geniigende Anhaltspunkte 
fiir die Beurteilung eines Trinkwassers, da die Brauchbal'keit desselben be
kanntlich auch durch einen zu hohen Gehalt an Ammon und Salpetel'saure 
alteril't wiirde. Es sei daher angczeigt, den Gesamtgohalt an Stickstoff zu 
el'mitteln, in Eiweisssubstanz umzurechnen une! nach diesen Zahlen eine 
Classification del' Trinkwilsser vorzunehmell. 

A. A. BREI'BMAN (Journ. Amer. Chem. Soc. 6, 121) bellutzt zum Yer
gleich bei der Nesslerprobe eine Anzahl wassergefiillter, einseitig geschlossener 
Glasriihren, welche zu 1/5 ihrer Lilnge aus bernsteingelbem Glas bestehen; 
die verschiedenen Schattirungen des Gelb sind durch vel'schiedene Wand
starken des gel ben Teiles hervorgebracht, welcher bei allen Riihren aus der
selben Glassorte besteht. - Ueber das Yol'kommen und die Bestimmung 
des Ammoniaks im Trinkwasser liefert GORE (Ch. News 50, 186) eine Notiz. 

Naeh II. IIAGER (Phlil'm. Centralh. 26, 2i7, 353) sind Diphenylamill 
und krystallisirtes Phenol sehr scharfe Reagentien auf Nitrate und Nitrite. 
Auch mit Naphtol unter Beihilfe von concentrirter Schwefelsaure lassen sich 
diese Verbindungen sic her nachweisen. 

Nach WARRINGTON (JOU\'ll. Amer. Chem. Soc. 6, 61) ist die Empfind· 
lichkeit del' verschiedencn Reactionen auf salpetrige und Salpetersaure folgende: 

Salpetrige Sfwre: Naphtylaminreaction (GRIESS) 1 Tl. Stickstoff als 
Nih'it in 1000 JlIiIlionen Teilen Wasser; die Jodreaction erreicht ihre Grenze 
bei 1: 200 JlIiIlionen; Paramidobenzazodimethylallilinreaction (JllELDOLA) 
1 : 100 JlIiIlionen. Yon den Reactionen auf salpetrige und S a I pet e r sa u r e odeI' 
auf beide ohne Unterschied zeigt die Ferrosulfatreaction 1 Tl. Stickstoff (in "Form 
von Stickstoffsaure) in 300000 Teilen an. Die Indigoreaction gilt auch fiir 
andere oxydirende Substanzen und wird durch Zucker, IIarnstoff und andere 
organische Stoffe, welche vor dem Indigo beim Erhitzen oxydirt werden, 
modificirt oder ganz aufgehoben. Die Brucinreactioll (Niedrighalten der 
Temperatur lind allmaliges Zufiigen der conc. Schwefelsaure) giebt Stick stoff 
als Nitrat in der Yerdiinllung von 1: 20 Jllillionen, als Nitrit 1: 10 JlIil
lionen, die Diphenylaminreaction 1 Tl. Stickstoff (als Nitrat oder Nitrit) 
in 10 ~Iillionen an. - AL. GRANDVAL und II. LAJOUX (C. r. 101, 62) be
stimmen die Salpetersanre in der Weise, dass sie das Wasser eindampfeu 
unci mit Phenol une! SchwMelsaurehydrat versetzen, den Riickstand mit 
de,stillirtem Wasser aufnehmen und Ammoniak zufiigen. Die Farbung 
der entstandenen Amllloniumpikratliisung wircl in einem Colorimeter mit 
einer Pikratliisung bekannten Gehaltes verglichen. Zur Priifung eines 
Wassel's geniigen schon 10 cbcm. - Nach A. LONGI (Ztsehl'. analyt. 
Chem. 24, 23) lasst sich mittelst Diphenylamin freie oder gebundene Sal
petersaure noch in einer iiber 1500 OOOfachen Verdiinnung nachweisen. 
Zinnsalze bringen die durch Diphenylamin unci Salpetersaure hervorgebrachte 
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blaue Farbung zum Verschwinden. 40 g schwefeIsaures ZinnoxyduI-Kali 
werden zu 800 cbem salpetersaurefreier, mit dem gleichen VoIumen 'Vasser 
verdiinnter Sehwefelsaure gesetzt und eine viillige Liisung des Salzes durch 
Zusatz miiglichst geringer -a1engen concentrirter SaIzsaure bewirkt. Die er
haltene Liisung wird naeh FRESENIUS titrirt und darauf soviel verdiinnte 
Sehwefelsaure hinzugefiigt, bis clie Liisung 0'0118 g Zinn als Oxyclul in 
1 cbem enthiiIt. 4 }\1ol. cles Salzes entsprechen 1 )Iol. Salpetersaure. Es 
empfiehlt sich auf 1 Vol. cler salpetersaurehaltigen Lusting 3'5 Vol. Schwefel
,;aure zuzusetzen. 

l\fAYRHiiFER (Corresp.-Bl. d. freien Vereinig. bayr. Vertreter d. angew. 
Chern. 1884, No.1) hat die Methode der Salpetersaurebestimmung mittelst 
Indigo moclifieirt. Verf. bereitet sich eine Incligosehwefelsaure-Liisung am, 
reinem Indigotin, von welcher 5 cbem im Stande sind, [) cbcm einer Kalium
nitrat-Liisung (0'0962 g KN03 pro Liter), welche mit 5 cbcm chemisch reiner 
conc. Schwefelsaure versetzt ist, dauernd bIaugrtin zu farben. 5 cbem cler 
Indigoliisung entsprechen 60 mg HN03 im Liter. Die Titration selbst wird 
linter ganz bestimmten Cautelen ausgefiihrt. - ARNAUD (C. r. 99, 190) be
stimmt die SaIpetersaure dureh Fallen mit Cinehonaminnitrat. 

B. LEPsIUs (Ber. Chern. Ges. 18, 2487) hat eine Abnahme des geliisten 
Sauerstoffs im Grundwasser naehgewiesen und besehreibt einen Apparat zur 
Entnahme von Tiefproben aus BohrlOehern behufs Bestimmung des geliisten 
Sauerstoffs. - W. THORNER (Repert. anal. Chern. 5, 14) hat einen Apparat 
zum Auffangen und zur directen Analyse im Wasser geliister Gase con
struirt. Die Gase werden durch Koehen ausgetrieben und in einem Mess
cylinder aufgefangen. 

Bei der titrimetrischen Untersuchung von Wasser, sei es auf Harte 
mit Seifenliisung, sei es auf organische Stoffe mittelst Permanganat, empfiehlt 
LIMOUSIN (Rep. de Pharm. 12, 510; Arch. Pharm. (3) 23, 204) die volu
metrischen Fliissigkeiten nicht aus einer Biirette, sondern aus einer mit 
Gummihiilse versehenen Tropfriihre zuzusetzen, deren Ausflussspitze einen 
ausseren Durehmesser von genau 3 mm besitzt, wobei dann die abfallenden 
Tropfen genau 5 eg schwer sind. Die Tropfen werden bis .lUr Vollenclung 
der Reaction gezahlt. 

v. Kiinstliche Mineralwiisser. 
Beim l\fineralwasserapparat von E. LUHMANN (Ztsehr. f. Mineralw.-Fabrik. 

1, 192) ist das Wesentlichste ein sogenannter Messapparat fiir fiiissige Kohlen
saure, der dazu dient, dieselbe in genau abgemessenen Mengen leieht und 
gefahrlos den zu impragnirenden Fliissigkeiten zuzufiihren. Eine Kritik dieses 
Apparates giebt W. RAYDT (ebenda 201). 

F. HEUSER & Co. in Hannover (Ztsehr. f. llIineralw.-Fabrik. 2, 49) 
haben einen Apparat zur Herstellung von }\1ineral wasser mittelst fiiissiger 
Kohlensaure eonstruirt. 

Zum Ersatz der Citronen- und Weinsaure in kiinstlichen Mineral-
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wassern und Limonaden kommt neuerdings ein Praparat, genannt "P h 0 s P h 0-

citracid" in den Handel, welches nach NAPIER (Analyst 9, 172) die folgende 
Zusammensetzung hat: 34'34 Proc. freie Phosphorsaure, ]'86 Proc. Magnesium
phosphat, 1'93 Proc. Magnesiumsulfat, 0'55 Proc. Calciumsulfat, 6'5 Proc. 
Citronensaure, 54'82 Proc. Wasser und Spuren von Eisen und Thonerde. 

W. KNOLL (Ztschr. f. ~finBralw.-Fabrik. 2, 64) kritisirt die gebrauch
lichen Methoden der Untersuchung des Selterswassers auf seine Reinheit. 
So z. B. gabe das KUBEL'sche Verfahren zur Bestimmung organischer Sub
stanzen bei Mineralwassern, Salzsoolen etc. falsche Resultate. Auch die 
Reaction auf Nitrite mittelst Jodzinksllirkelasung sei in diesem FaIle nicht 
zuverlassig. Die Ammoniakreaction kann auch bei einem aus destillirtem 
Wasser bereiteten Selterswasser eintreten, wenn zur Bereitung das erste 
Destillat genommen wird, da im Anfange des Destillirens immer Ammoniak 
mit iibergeht. - J. STEINER (Arch. Hyg. 2, 432) fand in 51 unter 61 unter
such ten Sodawasserproben einen Bleigehalt. Die aus einem Flascheninhalte 
erzielte Gesamtmenge Blei betrug im Minimum 1'7 mg, im Maximum 
6' i 4 mg. Das Blei war nicht bei der Fabrikation, sondern erst beim Aus· 
tritte durch den Syphon vom Wasser aufgenommen worden. Der Syphon 
einer Flasche bestand aus 43'6 Proc. Zinn und 56'4 Proe. BleL 

VI. Abflusswasser. 
Ueber die Veranderungen und Wirkungen des Rieselwassers bei der 

Berieselung hat J. KO~'NIG (Landwirtsch. Post 1885, 73) Versuche angestellt. 
KAYSSER (Gesundheits-Ing. 1884,' No. 18) bespricht die Vorteile und 

Vorziige des ROECKNER-RoTHE'schen Verfahrens zur Reinigung der Abfall
wasser von Stadten und gewerblichen Anlagen. 

Das Verfahren zur Reinigung von Abwassern von TH. KORNDORFF in 
LeopoldshaJl (D. P. 32696) besteht darin, dass mit Chlor behandeltes Kohle
pulver mit dem vorgewarmten Wasser mittels eines KORTING'schen Geblases 
vermischt wird. - Nach NAHNSEN (D. P. 31864) werden die in den Abwassern 
gelast enthaltenen stickstofi'haltigen organischen oder anorganischen Verbin
dungen durch gleichzeitigen Zusatz von Aluminiumsalzen, Kieselsaurehydrat 
und Kalk teils chemisch, teils mechanisch niedergeschlagen. Ein zweites 
Patent von NAHNSEN (D. P. 32638) lautet auf das Verfahren zur Darstellung 
eines losliche Kieselsaurehydrate enthaltenden, trockenen Pulvers zur 
Klarung von Abwassern. Dasselbe beruht im Wesentlichen auf Vermis chen 
von feuchtem Kieselsaurehydrat (gewonnen durch Kochen von Silicaten unter 
Druck von 2-5 Atmospharen) mit kochender concentrirter Thonerdesulfat
lasung von 1'5-1'7 spec. Gew. und Erkaltenlassen. 

Nach BOCK in Puschkau, Schlesien (D. P. 24428) wird der in den gerei
nigten Abwassern vorhandene iiberschiissige Kalk durch Einleiten von 
schweftiger Saure oder Einfiihrung saurer schweftigsaurer Salze als schweflig
saurer Kalk gefallt. Diese Salze sollen die Niederschlage vor Faulnii 
schiitzen. 
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VII. Eisbereitung nnd Kiilteerzeugung. 

hat 
Der Klareisapparat von OSCAR KROPF~' in Nordhausen (D. P. 28230) 

folgende Construction: Das Wasser wird aus den Gefrierzellen a in 
Fig. 193. 

~ 

- _. - - ------ ---1-

w 

regelmlissigen Zwischenraumen entfernt und 
wieder in dieselben eingelassen. Hierzu ist an 
die Zellen a das Rohr b angeschlossen, wel
ches sirh bei c erweilert, ~Jei e einen Hahn 
enthlilt und bei d mit der I,uftpumpe verbunden 
ist. Die Luftpumpe saugt das Wasser von a 
nach c. Der Hahn e selzt bei einer Drehung 
den Raum emit der ausseren Luft in VeriJin
dung, so dass das Wasser aus c wieder nach 
a zuriickf1illt. Diese Drehung des Hahnes e 

. erfolgt in regelmassigen Zwischenrii.umen. Das 
Wasser wird so ill bestandiger Bewegung ge
halt en, sodass diese Einrichtung die sonst ill 
a verwendeten Riihrwerke ersetzt. 

Urn das zur Krystalleisfabrikation be
stimmte 'Vasser von Gasen und Kalksalzen zu 

befreien, verfahrt A. SCIIWIRKUS in Berlin folgendermaassell: Die Kalbalze 
des Wassers werden durch Zusatz von Kalkwasser entfernt. Die absor
birten Gase werden mittelst del' Luftpumpe in einem mit Riihrwerk ver
sehenen Gefasse dem Wasser entzogen. Das so behandelte Wasser !iefer! 
ein von milchiger Triibung viillig freies Eis. (D. P. 30031.) 

ARNOLD (Ztsehr. f. Mineralw.-Fabrik. '2, 56) empfiehlt als Eismaschine 
fiir den Kleinbetrieb diejenige von der ATLAS K~ilGINE COMPANY in Birmingham. 
Das System beruht auf Verdunstung des Wassers im Vacuum in Verbimillug 
mit 8chwefelsaure. D!e l\Iaschine selbst besteht aus einer Luftpumpe, del' 
Siiurekammer unci den betreffenden Eisbassins. Die Kosten einer kleinell 
}faschine zum Handbctrieb belaufen sich auf etwa 320 J,f; dieselbe kann 
auch ZUIIl Dampf und Wasserbetrieb eingerichtet werden. Die kleinste 80l'te 
""Iaschinen liefert in ca. 15 l\Iinuten 4-5 Pfd. Eis; mit einer einillaligeu 
:Fiillung von ca. 3 I Schwefelsaure lassen sich etlVa 40-50 :FiilIungen von 
ca. 4-- 5 Pfd. anfertigen. 

Die "Gesellschaft fiir LINDE'S Eismaschinen" in Wiesbaden hat Riihr
werke fiir Gefriel'zellen von KIareisapparaten angegeben. (D. P. 26981.) III 
dem Eisgeneratorkasten (Fig. 194) sind die Gefrierzellen G reihenweise (ill 
der Querrichtung des Kastens) durch je einen Rahmen R zllsammengehaiten, 
welcher auf heiden Seiten mit Laufrollen L versehen ist. l\1itteIst dersellJen 
stiitzen sich die Rahmen auf Laufschienen f f, welche in der Liingsrichtung 
an den Kastenwanden befestigt sind. Die mit Wasser gefiillten Zellenreihen 
werden stets an dem einen Kastenende eingesetzt und die fertig ausgefrorenell 
an dem anderen ansgehoben. und dann samtliche iibrigen urn eine weiter ge-
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schoben. Die Lamellen I, wclche die zur Rildnng von Klareis in den Ge
frierzellen erforderliche Rewegung de,~ Wassers hervorbringen, sind auf Tra-
versen t aufgesteckt, welche auf zwei eisernen Tragern Fig. 194. 
T ruhen. Diese sind an einem Endpunkt drehbal' und 
am anderen durch eine Kuppelstange verbunden; durch t ~ t T , .. 
eine Kurbel werden sie in hin- und hergehende Re
wegung (t-t) versetzt. Die Schwingungsweite del' La
mellen nimmt also mit fortschreitendem Gefrierprocesse 
stetig ab. Die Travel'sen werden beim Vorriicken del' 
Gcfrierzellen durch Mitnehmer M mitgenom,men, welche 
ihre oscillirende Rewegung nicht hindern. 

Rei einer anderen Construction del' Riihrwerke 
(Fig. 195) haben die Lamellen zwar in allen Zellen 
dieselbe Schwingungsweite, nehmen aber mit fort
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schreitendem Gefrierpro~ess stelig an Griisse ab. Die oben beschriebeneu 
Zelfenreihen sind hierbei je durch eine einzige breite Zelle ersetzt. Die 
Lamellen 1 oscilliren innerhalb eines bestimmten 
Drehungswinkels a um eine horizontale Achse H, 
welche in del' Langsrichtung mitten iiber dem 
Eisgenerator liegt. Wahrend des kurzen Zeit
raumes, welcher niitig ist, urn die Zellen je urn 
eine Teilung vorwarls zu schieben, werden die 
Lamellen in waagerechter Stellung H h festgehal
ten, so dass die Zellen sich frei unter ihnen hin 
bewegen kiinnen. 

Fig. 195. 

8 

CARL LINDE in Wiesbaden (D. P. 29005) hat an seiner Kalteerzeugungs
maschine folgende Neuerungen angebracht. Rei den Kolbendichtungen del' 
Ammoniakcompressionspumpen wird in die Stopfbiichsbrille zum Ersatz des 
yom Compressor in l<'olge von Absorption angesaugten Glycerins, 1<jg. 196. 

oder in die Sperrkammer zur Absorption des bei undichter innerer 
Packung in dieselbe eindringenden Ammoniakgases fortwahrend 
Glycerin (oder eine andere Sperr:fl.iissigkeit) zugefiihrt, beides ver-
mittelst einer das Glycerin aus einem Reservoir ansaugenden 
Pumpe und unter Abfiihrung des iiberschiissigen Glycerins durch 
U eberlaufrohre. 

An den Apparaten zur Entfernung und Rectification (De-
stillation) der hierbei in die ~faschine gelangenden iiberschiis
sigen Mengen von Sperrfiiissigkeit sind folgende Neuerungen 
angebracht. Das Sammelgefiiss ist mit dem Destillationsapparat 
verbunden, um denselben gleichzeitig zur Wiedergewinnung des 
Ammoniaks aus dem Glycerin benutzen zu kiinnen. Ein mit 
dem Sammelgefass in Verbindung stehender continuirlicher De
stillationsapparat (Fig. 196) besteht aus einem mit Dampfmantel 
umgebenen Rohr w, in welchem das Ammoniak ausgetrieben 

w 
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winl, dem mit einem Kiihlwassermantel umgebenen Rohr k zur Abkiihlung 
des vom Ammoniak befreiten Glycerins u~d dem sogenannten Sammelstiick m, 

Fig. 197. auti welchem das Ammoniakgas in die Saugleitung zuriick-
kehrt. Ein von der lIIaschine getriebener rotirender Schie
ber (Fig. 197), bestehend aus einem durch Stopfbiichsen S 
gedichteten Hahne und einem Schnurrade E, Hisst aus dem 
Sammelgef<asse regelmassig bestimmte, der Tourenzahl des 
Compressors proportionale lIfengen der Sperrfliissigkeit (Gly
cerin) i~ den Destillationsapparat gelangen. Der Austritt 
der Sperrfliissigkeit wird selbstthiitig regulirt durch den 

mit einer federnden Stahlplatte r (Fig. 198) verbundenen Schieber 0, welcher 
hei Hebung oder Senkung der Stahlplatte die Zufiihrungsoffnung t iiffnet 

o 

Fig. 198. oder schIiesst. Zur Verhiitung von U eberhitzungen bei der 
Compression wird in die Druckleitung ein mit der fliichtigen 
Fliissigkeit (rein em fliissigen Ammoniak) gefiilltes, kleines 
cyIindrisches Gefass eingeschaItet und mit einem Regulir
ventil verbunden, dessen SteHung, ahnIich wie bei :Fig. 198, 
mittelst einer federnden Platte von der im Gefass herrschen
den Dampfspannung, mittel bar also von der in der Druck
leitung bestehenden Temperatur, abhangig gemacht ist. 

In der Soh Ie der Eishiiuser werden zweckmassig nach E. MOSE in Kiel 
(D. P. 29866) ein oder mehrere Bassins angelegt, in welchen das Schmelz
wasser sich sammelt. In denselben Jiegen mehrfach gewundene Kiihlrohre, 
durch welche das einer Wasserleitung entnommene Kiihlwasser vor seiner 
Verwendung in den iibIichen Kiihlapparaten hindurchgeleitet wird, urn eine 
tiefere Temperatur anzunehmen. 

Ueber ein neues Princip der Kalteerzeugung berichtet RAOUL 
PICTET (C. r. 100, 329). Wenn man die Fliissigkeit von der Formel SC04 

(d. i. bei niedriger Temperatur vereinigte schweflige Saure und Kohlensaure) 
in eine~altemaschine bringt, dann wird die Spannung in dem Kiihler viel hoher 
sein, wie die der reinen schwefligen Saure, 'Yahrend die Spannung bei der 
Compression im Condensator, wo die Dampfe wieder in Fliissigkeiten sich 
verwandeln, bedeutend geringer sein wird, als die der Dampfe der schwef
ligen Saure. Der Stempel wird daher einen starkeren Stoss beim Saugen, 
einen weniger starken bei der Compression erhalten, woraus sich ein grosser 
Vorteil fiir die zur Functionirung der Pumpe nothwendige Arbeit ergiebt. 
Die Bildung dieser neuen fliichtigen Fliissigkeit, ihre physikalisch-chemischen 
Eigenschaften eriiffnen einen neuen Weg fiir die Apparate, die bestimmt 
sind, niedrige Temperaturen zu erzeugen und sie industriell zu benutzen.·
S. VON WROBLEWSKY (Monatsh. f. Chern. 6, 204) teilt seine Erfahrungen 
iiber den Gebrauch des siedenden Sauerstoffes, Stickstoffes, Kohlenoxydes, 
sowie der atmosphiirischen Luft als Kiiltemittel mit. 

Die Maschine zur Abkiihlung von Fliissigkeiten von FRIEDRICH REESE in 
Dortmund (D. P. 29286) besteht aus einem Refrigerator A, einer Luftpumpe 
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B, einer Kiihlrohrleitung F, und einem Wasserstralinjector S. In dem oberen 
Teile des Refrigerators befindet sich ein Gefass J, in welchem eine stark 
wasseranziehende .Fliissigkeit, z. B. Fig. 199. 

K 

Schwefelsaure, welche unter Luftab
schluss aus einem Reservoir H kommt, 
zerstaubt wird. Die Kiihlrohrleitung 
zieht in Windungen durch den zu 
kiihlenden Raum, vereinigt sich 'Vor 
(lem Refrigerator mit dem Wasser
stralinjector und miinclet in clem 
Refrigerator in einer Zerstuubungs
vorrichtung. Das Druckwasser cler 
Leitung G saugt mit Hilfe cler Stral
pumpe clie Salzliisung der Kiihlrohr
leitung an und treibt sie, sich innig 
mit ihr vermischend, fein zerstuubt ..... ~~:i'~~~ 
in clen Refrigerator. Bei cler Zer
staubung finclet infolge des clurch clie 
Luftpumpe erzeugten Vacuums eine 
lebhafte Verdunstung und daclurch 
Abkiihlung der Fliissigkeit statt, wah
rend die eingespritzte Schwefels&ure 
den gebildeten Wasserclampf be
gierig absorbirt und dadurch die Wirkung der Luftpumpe unterstiitzt. Die 
abgekiihlte Fliissigkeit sammelt sich an dem Boden des Refrigerators, durch
fliesst vermiige der durch den Wasserstralapparat herbeigefiihrten Circulation 
die Kiihlrohrleitung, mischt sich nach Ausnutzung ihrer Kalte mittelst des 
Stralapparates mit neuem Wasser und kehrt in den Refrigerator zuriick. 
Die Schwefelsaure, welche sich bei der Absorption des Wassers verdiinnt 
und erhitzt hat, sammelt sich am Boden cles Gefasses J, und fliesst von da 
sofort durch das Barometerrohr K zum Gefasse Lab. Der Dampf der zer
staubten Fliissigkeit wircl von mitgerissenen Wassertropfen durch Passiren 
von Sieben N befreit. 

Nach dem D. P. 29711 werclen zur Verteilung der Salzliisung und cler 
Schwefelsaure in' clem Refrigerator diese Fliissigkeiten nicht zerstaubt, son
clern rieseln iiber aufgeMuftes Fullmaterial, z. B. Coks, Scherb en, oder iiber 
terrassenfiirmig uber einander aufgestellte Schalen oder an spiraifiirmig ge
wundenen ocler einander umgebenden Flachen aus .Metall oder Zeug herab 
oder sickern durch die Wande poriiser Thongefasse hindurch. 

NEUBECKER in Offenbach a. M. und NEHRLICH in Berlin haben eine 
Vorrichtung zur Vermeidung von. Gasverlusten bei Compressionspumpen fiir 
Kaltdampfmaschinen angegeben. CD P.28235.) Vor der gewiihnlichen Stopf
buchse a ist eine zweite Stopfbiichse b und zwischen beiden eine Vorkammer 
d angeordnet. Das in cliese Vorkammer d in Folge der Mangelhaftigkeit del' 
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ersten Stopfbuchse a eindringende Gas wi I'd mittelst einer Hilfspumpe, die 
von der VerHingerung e del' Kolbenstange gebildet winl, stetig in den Con-

Fig. 200. densator B gepumpt. UIll 
n einen Verlust aus dieser Vor

kammer nach aussen zu ver
hindel'll und aueh keine Luft 
in die Vorkammer eindringen 
zu lassen, winl del' Druck in 
der V orkammer auf Atmo
spharendruck gehalten, was 

B durch ein Ausgleichventil n. 
hier eine elastische .Membran, die die Oeffnung des Saugerohres m abschliesst, 
bewirkt wird. Wenn hierdurch die durch Druckdifferenz bewirkte Tendenz 
zur Gasausstromung aufgeho ben ist, so wircl doch wegen des U nterschiedes 
der specifischen Gewichte des Dampfes und del" Luft noch ersterer durch 
Undichtigkeiten der Stopfbuchse b nach aussen zu diffundiren streben. Dies 
wird durch einen Oelring c verhindert. Das Oel steht beiderseitig unter 
A tmospharendruck; es hat daher nicht das Stre ben, durch die Stopfbuchsen 
b b hervorzudringen, bleibt vielmehr zwischen denselben, soweit es nicht WI' 

Schmierung verbraucht wird. 
Ueber Eiskeller-Anlagen aus Beton berichtet die D. Bau-Ztg. (d. Ztschr. 

IlIineralw. Fabr, 1, 164.) - HARNIER (Phann. Centralh. 26, 396) beschreibt 
eine neue Construction von Eishausern. B. PROS KAUER. 

xxx. Dftngemittel, Abfalle, Desinfection. 

I. Dfingemittel aus mineralischen und tierischen Stoft'ell. 
Guano, Rohphosphate. Guano von Bou ZIGZA enthiilt nach TINGRY 

(Ann. des :Min. 1884, 141) 2'30 bezw. 12'10 Calcium- und ~Iagnesiumphosphat, 
2'85 bezw. 7'30 Ammoniak. 

Guano von Sydney-Island !!'atte nach GILBERT 34'41 Proc. Phosphor
saure und nur 0'28 Proc. Stickstoff, Chern. Ztg. 1884, S. 1636. (Sydney 
ist eine Insel der Phiinixgruppe im gl'ossen Ocean, zu welcher Gruppe aueh 
die Guanoinseln Baker, Hull, Enderbury-Island etc. gerechnet werden). 1m 
Kleinen mit Sehwefelsaure von 52 0 B. aufgeschlossen, resultirte ein Super
phosphat mit 18'8 Proc. wasserliislicher Phosphorsaure. (C.-Bl. Agric. Chern. 
1884, 785.) 

HAGER teilt (Pharm. Centralh. 25 S. 213) einige Belege dafur mit, dass 
Guano giftig ist. Wasser, in welchem Guanosacke ausgewaschen waren, 
todtete funf Kiihe, die davon getrunken hatten. Guanostaub erzeugte bei 
Arbeitern heftigen Durchfall. 
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Die Aufarbeitung-der Lahnphosphorite, vou HORS"l'IG. (Z. Ver. 
d. lug. 1884 S. 50l. 

Pho s P h or s a ureg e halt cler Gyp s e. REICHARDT (Chem. Ztg. 1884 
S. 93.~) tindet, dass Proben der )Iergel fiihrenden Gypse lim Jena bis gegell 
3 Proc. Phosphorsiiure in dem verschiedensten Grade der Liislichkeit ent
halten. 

Seeschlick enthiilt ca. 2/3 Wasser und in der Trockensubstanz auf 
1000 Tie. ungefiihr 7 Kali, 65 Kalk, 17 1Iagnesia, 52 Kohlensaure, 1·9 Phos
phorsaure, 655 Than, Sand, 2·9 Stickstoff. Derselbe war bei leichtem Boden 
,ehr wirksam: man soil nicht zu viel Schlick aufbringen und die U eber
schlickung llach vier Jahren erneuern. Eille Diingung ist dabei nicht ellt
behrlich. (C.-BI. Agric. Chem. 1885, 233.) 

Superphosphat, Priicipitirtes Phosphat. Nach W. KNOP (Landw. Ver
suchsst.30 S.287) ist das Zuriickgehen der Superphosphate teilweis 
clarauf zuriickzufiihren, dass das ThIonocalciumphosphat CaH4(p04j2 in wasser
,irmeren Massen in schwerliisliches Dicalciumphosphat Ca2H2(p04)2, H20 und 
ein an Phosphorsiiure sehr reiches Salz zerfallt. 

YARDLEY hat Versuche iiber den Einfluss von Eisenoxyd und Thon
e r (I e auf das Zuriickgehen der Phosphorsiiure gemacht. Nach Verf. macht 
das Eisenoxyd die Phosphors,iure unliislich, wahrend die Thonerde, entgegen 
der vielfach herrschenden Ansicht, als unschiidlich zu betrachten· ist, falls 
geniigend freie Saure vorhanden ist. (Jonrn. Soc. Chem. indo il S. 430.) 

Als Ursache ties Znriickgehens der liislichen Phosphorsaure in kali
h a It i g enS n per Jl h 0 s p hat en, welchem calcinirtes Diingersalz zugesetzt 
i"t, bezeichnen SCHUCH'!', LOGES und EM~1ERLI:SG (Chem. Ztg. 9 S. 283) die 
Wirkung des im Diingersalz durch Calciniren entstandenen l\fagnesiumoxy
\"hloricls. ~Ian saUte statt des calcinirten Salzes viillig nentrale, vorsicbtig 
g·etrocknete Kalisalze hinzusetzen. 

DREYFUS in Paris (D. P. 29560) will das Zuriickgehen der Phosphorsaure 
in den mit Schwefelsiiure aufgeschlossenen, eisenhaltigen natiirlichen Phos
phaten verbinclern, indem er denselben vor oder nach der Behancllung 
mit Schwefelsaure ihre~ Eisengehalt entsprechende lIIengen Chlornatrium 

'VILLIAMS beschreibt ein Verfahren zm Aufarbeitung von "Reclonda"
Phosphat. (Journ. soc. chem. indo 4 S. 148.) Das )Iaterial enthiilt Alu
minium- uml Eisellphosphat neben Sand. Vas Rohmaterial wurde, um es 
zerreiblicher zu machen, mit etwa 10 Proc. Coks in einelli Coksofen gebrannt 
lind dann zusammen mit N"atriumsulfat und Kohle oder Coks gemahlen. 
Das Gemenge wu~le dann in einem Soda-Ofen geschmolzen, wobei .iede 
Charge etwa zwei Stunden Zeit erfordert. ~Jan muss zu Ende der Schmelze 
starker erhitzen unci mehr Luft zulassen, um allen Schwefel zu oxydiren uml 
als schweflige Saure alLszutreiben. Die 1Iatise giebt beim Auslaugen Tri
Ilatriumphosphat und Trinatriumaluminat in Liisung, wiihrend Sand und Eisen
oxyd unliislich zuriickbleiben: 
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AI2p20S + 2Fe2p 2 0 S + 2Si02 + 12(Na~SO~) + 12C = 
Na6 AI206 + 6(Na3P04) + 12S02 + 12CO + 2Si02 + 2F0203. 

Aus diesel' Lasung krystallisiren bei allmiiligem Einengen 98 Pl'or. 
des Trinatriumphosphates aus. 

Die lHutterlauge enthalt Natriumaluminat, mit welchem man Tiirme he
rieselt, welche von der bei del' Schmelze frei werdenden schwefligen Saure 
durchstrichen werden. Es bildet sich Thonerde und eine Lasung von Na
triumsulfit; erstere wird filtrirt, gewaschen und bei 116 0 C. getrocknet. Das 
Natriumsulfit wurde zur Trocknis eingedampft und von neuem zur Schmelze 
verwendet. 

Urn das Trinatriumphosphat in eine marktfahigere Waare iiberzufiihren, 
wobei insbesondere die Umwandlung in Cal ci urn pho sp ha t beabsichtigt 
war, wurden verschiedene Wege eingeschlagen. Besonders ergiebig erschien 
folgender. Es wurden alte Sod arii ck s ta n d e oxydirt und zwar starker al;; 
fiir gewiihnlich, sodass sie beim Auslaugen nicht Disulfid und Thiosulfat, 
sondern lediglich Thiosulfat geben. Die ausgelaugte Fliissigkeit ist dalln 
nieht gelb, sondern farblos; enthalt sie noch Disulfid, so wird S02 einge
leitet, bis alles Disulfid, CaS2 , in Thiosulfat, CaS20 3, umgewandelt ist: 
CaS2 + S02 + H20 = CaS20 3 + H2S. Die I,iisung von Thiosulfat setzt sich 
vollstandig mit dem Trinatriumphosphat urn und giebt ein Tricalcium
ph 0 s P hat von 96 Proc. Gehalt und Natriumthiosulfat, das nach dem Ein
dampfen wieder verschmolzen werden kann. 

Urn Dicalciumphosphat zu erhalten, wurde in die Lasung von Tri
natriumphosphat S02 eingeleitet; es bildete sich Dinatriumphosphat und 
schwefIigsaures Natron, welches durch Einblasen von Luft in schwefelsaures 
Salz iibergefiihrt wurde. Auf Zusatz von Calciumthiosulfatlasung fiel dann 
Dicalciumphosphat aus, das sich abfiltriren liess, wahrend in Lasung 
Natriumsulfat und Thiosulfat blieb, die nach dem Eindampfen wieder benutzt 
wurden. 

Das Verfahren litt jedoch an dem Uebelstande, dass sich alte Sodariick
stande in Massen schlecht oxydiren lassen; Verf. will daher die frischen 
Sodariickstande direct in den Auslaugekasten oxydiren. 

Nach einem andern Verfahren wurde Redondaphosphat mit Coks und 
K 0 c h s a I z gut gemischt, angefeuchtet, in Kuchen geformt und mit Coks in 
einem Of en geschmolzen, wobei ein Strom von Dampf und Luft eingeleitet wurde. 

Es entweichen bei dem Schmelzen Salzsaure und Kohlenoxydgas; del' 
Riickstand giebt an Wasser Trinatriumphosphat und Natriumaluminat ab, 
wahrend Eisenoxyd und Sand ungeliist bleiben. 

Aus del' Lasung wurde wie vorher das Natriumphosphat herauskrystal
Iisirt und dann mit Chlorcalcium zersetzt. 

Die Salzsaure wurde wie oben die schweflige Saure dazu benutzt, urn 
das Natriumaluminat zu zersetzen und event. das Trinatriumphosphat in 
Dinatriumphosphat iiberzufiihren. ~Ian gewinnt so alles Kochsah wieder 
und ein Dicalciumphosphat vom 95 Proc. Gehalt. 
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Das "Redonda" ist iibrigens nach dem Gluhen loslich in Citrat und ist 
dann gemahlen ein guter Dunger. 

Das Verfahren del' Zersetzung mit Kochsalz wird vom Verf. auch fur 
die Verarbeitung von Ferriphosphat vorgeschlagen, welches nach del" 
~lethode von GILCHRIST THOMAS und TWYNAM aus Entphosphorungs
schlacken*) hergestellt ist. 

DREYFUSS (Ding!. Polyt: Journ. 255, 35) erhalt Phosphorsaure dureh 
Behandeln mineraliseher Phosphate in Bleigefassen mit Schwefelsaure. Der 
gebildete Gyps wird durch Filterpresse entfernt; die Phosphorsaure-Losung 
wird durch iiberstreichende Feuergase concentrirt und zwar in einer auf 
offenem Feuer stehenden Bleipfanne, welche auf einem Sandbett ruht und 
mit einem Kranz von Steinen umgeben ist. In einem 5 oder 6 m langell 
und 1'.') m breiten Of en konnen 8000 kg Phosphorsaure eoneentrirt werden. 

Weniger vorteilhaft kann die Phosphorsaure,-Losung in mit Blei ausge
kleideten Holzgefassen mit iiberhitztem Dampf von 3 bis 4 Atm. Spannung 
concentrirt werden. Der Niederschlag besteht aus Gyps, unzersetztem Eisell
oxyd und Thonerde und 2 bis 3 Proe. damit verbundener Phosphorsaure. 
Es wird unter dem Namen "Phosphat-Gyps" als Diinger benutzt. - Die 
Phosphorsaure kann mit gepulvertem Phosphat gemischt werden, urn ein 
Superphosphat zu gewinnen, welches 43 bis 44 Proe. losliehe Phosphorsaure 
enthalt, oder sie kann zur Gewinnung von pracipitirtem Kalkphosphat be
nutzt werden. 

MICH.CAHEN in Briissel (Eng!.P.11336, 1884)willnaturliehe Kalk
phosphate von beigemengtem Kalkcarbonat befreien, indem er sie 
gluM und dann mit Wasser behandelt. Dadureh ist das Kalkearbonat in 
Calciumhydroxyd verwandelt, welches durch Kochen mit Chlorcalciumlosung 
herausgelost wird. Wahrend fast reilles Calciumphosphat zuruckbleibt, soil 
die Losimg, welche auf 2 TIe. Chlorcalcium 3 TIe. Kalk enthalten soli, in 
vielen Industrieen als alkalische Flussigkeit an Stelle von Soda gebraucht 
werden konnen. 

In Bezug auf den Wirkungswert verschiedener Verbindungsformell 
der Phosphorsaure unterscheidet FITTBOGEN (C.-Bl. Agric. Chern. 1885, 
S. 313) drei Gruppen. 1. Phosphate von schnellster Wirkung: 
Monocalcium- und Dicalciumphosphat, Pracipitat, gute Superphosphate (wie 
sie aus Guano, Knochenkohle, Knochenasche und reineren Apatiten bezw. 
Phosphoritell hergestellt werden). - 2. Phosphate von mittlerer 
Wirkung: Tricalciumphosphat (z.B. ingedampftem Knochenmehl und Super
phosphat aus Lahnphosphoritell und ahnlichen minderwertigen Materialien). -
3. Phosphate ·von lallgsamer Wirkung: Eisen-, Aluminium- und 
Kladnophosphat. - Zur En'eichung desselben Effectes ist von einem lang
samer wirkenden Diingemittel entsprechend mehr aufzuwenden als von einem 
schneller wirkenden. - Humussaure (bezw. humussaures 8alcium) erwiesen 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 396. 



]JiillgemitteJ, Abfallc, Desinfection. 

~i~h aI, ein wesentliches Mittel zur Unterstiitzung der Phosphorsaure-Auf
Ilahme aus schwer assimilirbaren Yerbilldullgen. - Kohlellsaurehaltige,; 
\\' agser erwies sich him'bei als unwirksam, wahrscheinlich, wei I die Kohlen
~iiure beim Eindringen des Wassel's in den Boden entwich. 

Nach LOBBECKE (C.-BI. Agric. Chem. 1884, 735) wirkte pracipitirter 
phosphorsaurer Kalk, neben Chilisalpeter angewendet, aueh bei 
~chwerem Thon- und Lehmbodeu ausgezeichnet, wahrenel Superphos
"hat unter gleichen Umstanden keinen oeler nUl' geringen Einfluss ausiibte. 

P. WAGNER (Landw. Presse 1. Dec. 1883) filldet, dass die Wirkullg 
des Sup e r ph 0 s p hat e s in kalkreiehem Boden am grijssten ist, wenn es Ulll 

,0) feiner zerteilt ist, je mehr Kalk der Boden enthalt, wah rend ill kalk
armem Boden ein griiiJeres Korn VOl' dem feineren den Vorzug verdient. 

DEHERAIN (C. r. 98, 1286) kommt zu dem Resultat, dags die Super
ph 0 S P hat e in manchen Fallen gam unwirksam sind. Es findet dies danll 
statt, wenn del' Boden selbst 0'5 Proe. a,ssimiIirbare Phosphorsaure enthalt. 
-'.Js letztere ist die an Kalk, l\Iagnesia und event. Alkalien gebundene Phos

phorsaure zu betrachten, welche (lurch Kohlensaure geliist wird. Zur 
Hestimmung del' assimilirbaren Phosphorsaure benutzt LECHARTIER die I,iis
I ichkeit derselben in Essigsaure odeI' neuerdings Ammoniumoxalat. (C. r. 98, 
1058.) An Eisen und Thonel'lle gebundene Phosphorsaure ist nicht 
assimilirbar. 

Nach KLIE:'i1 und Kii:'i1IG (O.-BI. Agric. Chem. 1884, 519) wirken rhodan
h a It i g e Sup e r p h 0 s ph ate zunaclist schiidlich fur die Vegetation, sie Silld 
dcshalb jedenfalls miiglichst lange VOl' der Saat auszustreuen. *) 

Mischungen aus Knochenkohlesuperphosphat und Chilisalpeter 
,cheillen unter Umstanden sich entziinden zu konnen. Die Herstellung del' 
~lischungen erwies sich flir die damit betrauten Arbeiter al,; sehr gesullll
heitsschiidlich und teils tiidlich. (C.-B!. Agric. Ohem. 1884, 502.) 

Verarbeitung von Entphosphorungsschlacken. :FRANK berichtet (Chell!. 
Jnd. 1884, 247) uber sein Verfahren zur Reinigung und Auf,schliessung von 
'C'hwefel- und phosphorhaltigen Schlacken und sonstigen Pho,,
phaten.**) Die grossen }Iengell von Salzsaure, wclche fUr Lijsllug des 
in den Schlackcn unrl anderell l'hosphateu enthaltenen freien Oller kohlen
sauren Kalkes notwendig sind, Bollen (lurch Anwendung von :\IgCI~ erspal't 
werdell. Die Umsetzung des Kalkes durch Chlormagnesium bedingt nul' eill 
Kaustificiren des kohlensauren Kalke,s durch Brennen. Es ist vorteilhaft, 
Eisen uncI Mangan mijglichst in schwerlijsliche, gegluhte Oxyde zu yer
wandeln Hierzu bietet das Chlormagnesiulil ein besonders geeignetes unt! 

in anrleren metallurgischen Operationen erprobtes Material. fiir chlorirelldes 
IWsten. Xach dem lVisten etc. wi]'(l das phosphorhaltige Material auf I Ae(!. 
t1reibasisch phosphorsauren Kalk mit 1 Aeq. Salz.sflUre, 2 Aeq. Chlormagllc-

') Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 3D4. 
'*) 'l'echn.-chem. Jaurb. 6, S. 3%. 
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~ium und 1 Aeq. Ohlorammonium behandelt. Es bilden sieh Ohlorcalciulll 
und phosphorsaure Ammoniakmagnesia in del' Losung. 

Die phosphorsaure Ammoniakmagnesia wird nach Beendigung der Um
setzung durch Abstumpfung del' freien Saure mit kohlensaurem Kalk odeI' 
)Iagnesia und schliesslichem Zu,~atz von Aetzalkalien oder atzalkalischen 
Erden ausgefallt. An Stelle von Salzsaure kann hier auch Schwefelsaure 
benutzt werden. Dann bildet sich in der Uisung Salzsaure, die durch Ein': 
dampfen Zll gewinnen ist. Ein Teil des Ohlormagnesiums kann durch 
schwefeIsaure )Iagnesia und das Chlorammonium durch Ammoniumsulfat 
ersetzt werden. In den letzten Fallen entsteht in der salzsauten Losung 
von phosphol'saurer Ammoniakmagnesia ein Niederschlag von Gyps. 

ADAIR U. THOMLINSON in Seaton Carew, Durham, haben in D. P. 28739 
ein Verfahren zur Aufschliessung von phosphorsaurehaltigen 
Schlacken und ~Iineralien mit Aetz- und kohlensauren AlkaliEl'll behufs 
Gewinnung von Calcium phosphat angegeben. Die Materialien werden, wenn 
sie viel Kohlensaure enthalten, gerostet; darauf pulverisirt und mit starker 
Aetznatronlosung gemischt, so dass 3 Aeq. Natron auf 1 Aeq. Phosphorsaure 
kommen. Das Gemisch wird in eisernen Pfannen rasch erhitzt und dann mit 
Wasser ausgelaugt. Del' Riickstand wird zur Eisenerzeugung verwendet. 
Aus d!)r Liisung werden, wenn viel Kieselsaure, Thonerde, Eisen odeI' 
)Iangan vorhanden ist, zunachst diese Stoffe durch Einleiten von Luft und 
Kohlensaure entfernt, dann wird die Phosphorsaure mit Kalkmilch gefallt. 

Wenn man mit Entphosphorungsschlacken odeI' Eisenerzen, in denen 
die Phosphorsaure an Kalk gebunden ist, zu thun hat, so wendet man statt 
der Aetzalkalien deren Oarbonate an. Das Verfahren bleibt im ganzen das
selbe wie vorhin. Enthalten die ~Iaterialien viel Kieselsaure, so mischt man 
derselben VOl' dem Zusammenbringen mit den alkalisehen Laugen noeh 
Aetzkalk bei. 

Nach GILCHRIST THOlfAS in London (Eng!. P. 1341 u 1342, 1884) sollen 
Phosphate aus Roheisen von hohem Phosphorgehalt gewonnen werden, 
indem man das geschmolzene Eisen mit Aetzalkali oder Alkalicarbonat auf 
dem basischen oder neutralen Herde eines SIEMENs-Gasofen' oder in einem 
Oonverter unter Luftzutritt in hoher Temperatur bearbeitet. Es bildet sich 
eine wesentlich aus Alkaliphosphat bestehende Schlacke. - Wird statt 
des Alkalis Kochsalz genommen und zugleich mit der GebHiseluft iiberhitzter 
Wasserdampf eingefiihrt, so bildet sich Chlor und Salzsaure neben Natrium
phosphat. 

Naeh H. SCHiicHTERMANN in Dortmund werden die zerkleinerten, von 
metallischem Eisen ganz oder doch nahezu ganz befreiten THOMAs-Schlacken 
mit 1 bis 20 Proc. Chlorcalcium in Losung innig gemischt, darauf in ge
eigneten Vorrichtungen zu einer kriimeligen :Masse getrocknet und dann in 
geeigneten Oefen bei steter Anwesenheit von iiberhitztem Wasserdampf ge
gliiht. (D. P. 30891.) Es solI en hierdurch die in den Schlacken enthalteneu 

Biedermann, Jahrb. VII. 22 
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Sauren an Kalk gebunden und die durch Kalk ersetzten ~Ietalloxyde in 
Freiheit gesetzt werden. 

Stickstolfhaltiger Phosphatdiinger, Knochenmehl. SCHEELE und KUHN 
in Emmerich a. Rh. (D. P. 29565) stellen stickstoff- und phosphor
saurehaltigen Diinger her durch eine miiglichst innige Vermis chung der 
phosphorsaure- und stickstoffhaltigen Substanzen auf nassem Wege, so, dass 
die Bestandteile, wasserhaltiger zweibasischer phosphorsaurer Kalk, oder be
feuchtete natiirliche Phosphate und stickstoffhaltige Substanzen, wie Ammoniak
salze, Nitrate, blut-, leim- oder eiweisshaltige Stoffe, vermischt und unter 
Umriihren bis zum Eintritt eines diinnfliissigen Zustandes erhitzt werden. 
Hiel"auf wird ,die ~fa"se durch weiteres Erhitzen zur Trockene gebracht. Urn 
ein Zuriickgeben der Phosphorsiiure zu verhindern, wird dem Gemisch vor 
oder wahrend des Trocknens so viel Saure zugesetzt, dass keine alkalische 
Reaction, eintritt. 

HARRIS in Baltimore (D. P. 30748) steUt stickstoffhaltigen Phos
phatdiinger her, indem tierische AbfaJle, Hufe, Horner, Haare u. s, w. in 
einem luftdicht geschlossenen Gefass mit Wasser bei 120 0 und dariiber be
handelt werden. Mit der erhaltenen stickstoffhaltigen Fliissigkeit werden 
Phosphate, Guano, Austern und andere Seemuscheln in einem ebensolchen 
Gefass bei 120 0 oder dariiber gekocht, wodurch dieselben leicht brocklich 
werden und getrocknet und zerkleinert einen stickstoifhaltigen Phosphat
diinger geben. 

Ueber den Nachweis einer Verfalschung des Knochenmehles 
durch Mehl von Steinnussabfallen, REISSMANN, Pharm. Centralh. 25, 256 und 
TOLLNER das. 292, HANAUSEK das. 329. 

Ein Verfahren von STUTZER zum Nachweis von haut- und horn
artigen Stoffen im Knochenmehl (Rep. t analyt. Chern 5, 78) stiitzt 
sich auf das bekannte Verhalten der in Frage kommenden Stoffe gegen 
Chloroform. Dieses ist specifisch leichter als Knochenmehl, aber specifisch 
schwerer als Haut- und Hornsubstanz, Blutmehl und ahnIiche stickstoffhaltigen 
Substanzen. 

Stickstoffdiinger. Das Aufschliessen von Wollstaub kann nach 
MlRCKER (C.-BI. Agric. Chern. 1884, 785) entweder mit Kalk oder mit 
Schwefelsaur~ geschehen. Man mischt den Wollstaub mit pulverigem Kalk
hydrat und etwas Erde, macht eine 1/2 Fuss hohe Schicht, feuchtet an, macht 
eine neue Schicht, feuchtet wieder an u. s. w. Der Haufen wird mit Erde 
bedeckt und 2-3 Monate stehen gelassen. - Oder man triigt Wollstaub so 
lange in fiinfziggriidige Schwefelsaure ein, bis die ~Iasse eine dicke, zahe, 
nicht mehr bearbeitbare Form angenommen hat. Letzteres Verfahren ist 
etwas teurer, geht aber schnell und ohne Ammoniakverlust vor sich. 

FROHNKNECBT und WASEM in Frankfurt a. M. (D. P. 27670) wollen zur 
Diingergewinnung Abfalle bezw. Riickstande organischen Ursprungs wie 
Cadaver, altes Schuhwerk, Lederabf1ille und Abfalle aus Leim- und Seifen
siedereien unter Anwendung eines bestimmten Druckes verkohlen; hierzu 
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<lient der folgende Apparat. In den Lagern AA.t ist die Retorte B drehbar ge
lagert. Der in dem Lager A l liegende Achsenzapfen ist inwendig hohl, und 
durch denselben reicht das 
durch eine Stopfbiichse ab
gedichtete Rohr C in das In
nere der Retorte B hinein. 
Das Rohr C ist fest und 
wird nicht von der Rotation 
<ler Retorte B beeinfiusst; 
{jer hohle Achsenzapfen dreht 
sich mit letzterer urn das

Fig. 201. 

selbe. Die Heizung der Retorte geschieht von der Feuerung F aus. 
Das Rohr C setzt sich in die Kiihlschlange H fort, welche in dem Bottich D 
<lurch Wasser abgekiihlt wird. Die Destillationsproducte fiiessen durch das 
absperrbare Rohr J in den Behalter E abo In das Rohr C ist das Kugel
venti! K eingeschaltet, welches sich, sobald der gewiinschte Druck in 
der Retorte vorhanden, automatisch iiffnet und bei Nachlass des Druckes 
ebenso schliesst. 

Der Stickstoffverlust, welchen stickstoffhaltige Diingemittel bei 
der Faulnis erleiden, tritt nach A. ~IORGEN (Chern. Ztg. 1884, 386) bei allen 
ausser beim Ledermehl ein, er wird durch Gyps in den meisten Fallen ver
mindert, durch Zusatz von Ackererde jedoch vervierfacht, mit Ausnahme des 
Knochenmehls, bei dem er sich durch ZU8atz von Ackererde verminderte. 
Ammoniak entwickelte sich im Verhaltnis zum Stickstoffverlust. 10 Proc. 
Kainit hoben den Stickstoffverlust auf. Die gefaulte Masse zeigte eine 
alkalische oder neutrale Reaction, wenn griissere Stickstoffverluste eingetreten 
waren, und eine schwach saure, wenn ein Verlust nicht stattgefunden hatte. 

KONIG kommt zu abweichenden Resultaten (C.-B!. Agric. Chern. 1885, 9). 
Nach ihm wird das bei der Faulnis eiweisshaltiger Stoffe od. dergl. auf
tretende Ammoniak vollstandig gebunden, wenn absorbirende Mittel, wie 
Gyps, schwefelsaure Kalimagnesia, Boden oder viel Wasser zugegen sind. 
Andernfalls wird das Ammoniak zu Wasser und Stickstoff oxydirt. 

Stalldiinger verliert nach JOULIE (C. r. 98, 1444) durch Faulnis an 
20 Proc. seines Stickstoffgehaltes, welcher durch Verfliichtigung oder Zer
setzung des darin enthaltenen Ammoniaks erfolgt. Dieses Ammoniak ist 
aber der wirksamste und am besten assimilirbare Teil des Stickstoffs im 
Diinger. Es bleiben 2482 bis 44'54 Proc. des ammoniakalischen Stickstoffs 
im Diinger gebunden. Die ~fenge des gebundenen ammoniakalischen Stick
stoffs wird durch Kalkphosphat nicht beeinfiusst, durch kohlensauren und 
schwefelsauren Kalk verringert. (V gl. die Arbeiten von MORGEN und KONIG, 
die in Betreff des schwefelsauren Kalks das Gegenteil gefunden haben. V gl. 
auch DIETZEL, landwirtschaft.liche Versuchsst. 30, 200 und BRAME, C. r. 99, 390.) 

Kalisalze. Durch Diingung von Kartoffeln mit Kalisalzen 
(schwefelsaurem Kali und Kainit) neben Ammoniaksuperphosphat wird nach 

22* 
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WILDT (Inll.-BI. 1884, 78) der Ertrag an Starke vermehrt. Es war fiir den 
Bruttoertrag ziemlich gleichgiiltig, ob die Kalidiingung friih oder spat er
folgte, dagegen war del' Starkegehalt der Kartoffeln im ersteren Faile be
deutend grosser und nahe dem ohne Anwendnng von Kalisalzen, wahrend 
der Starkegehalt bei spateI' Diingung von 20'25 bis auf 17'4 herabging. 

Urn das ausserst lastige Zusammenballen des gemahlenen Kainits bei 
Hingerem Lagern zu verhindern, empfiehlt FLEISCHER einen Zusatz von To rf
mull (dem staubformigen Abfall der Torfstreufabrikation). (C.-BI. Agric. 
Chern. 1884, 713.) 

Eisenvitriol. GRIFFITHS hat gefunden, dass bei Diingung mit E i sen 
vi t ri 0 I der Ertrag an Bohnen vermehrt wird und diese mehr Eisen 
und Phosphorsaure enthalten. Beim Weizen wurden die Hahne in Folge 
der Eisensulfatdiingung kraftiger und schaner. (Chern. news 1883, 276.) 
Zu grosse Jl;Iengen des Salzes wirken jedoeh sehadlieh. Die Pflanzen ent
wiekelten sieh gut in einer Losung von 0'15 g Eisensulfat in 100 g Wasser. 
(Das. 1885, 167.) 

II. Stadtische und gewerbliehe Abf'allstofl'e. 
Aufarbeitung stiidtischer Abfallstoffe; Poudrette. EMlCR, S e I b s t

reinigung natiirlicher Wasser }Ionatschr. f. Ohem. 1885, S. 77. 
Nach LADUREAU (C. r. 99, 877) bewirkt ein Ferment die Umwand

lung des Harnstoffes in Ammoniumcarbonat. Es findet sich in betraeht
]jeher Menge im Boden, in der Atmosphare, in oberirdisehen und unter
irdischen Wassern, sowie in atmospharischen NiederschHigen. Seine Wirkung 
wird durch Chloroform verlangsamt nnd nm dureh grosse Dosen Antiseptica 
verhindert. 

PESCHKE wendet sieh in einer Brochiire (Berlin 1884, A. Seydel) 
gegen die PETRI'sehe ~Iethode der Filtration von Abwassern dnrch Torfgrus. 

Die Verwendung mit Phenol desinficirter Exeremente als 
Diinger ist naeh KELLNER (Ding!. polyt. Jonrn. 252, 223) sehadlieh, wenn 
der Diinger unmittelbar mit den Samen nnd Pflanzen in Beriihrung kommt, 
da anderenfalls das sehadlich wirkende Phenol durch den Regen bis zur 
vollstandigen Unschadliehkeit verteilt wird. 

BocK in Puschkan (D. P. 27428) will aus mit Kalkmilch behandelten 
Abwassern den gelosten Kalk durch sehweflige Saure odeI' saure schweflig
saure Salze als schwefligsauren Kalk fallen und dadurch den Gesamtnieder
schlag VOl' Fiiulnis schiitzen. 

KARSCH in Berlin (D. P. 29564) stellt ein Fallungspulver fiir 
Kunstdiingerbereituug her, indem frisch gebrannter ungepulverter Kalk mit 
Pflanzenfaserbrei gelOseht wird, wodureh eine innige Vermischung der Pflanzen
faser (Torf, ~fist, Papierabfalle) mit dem Kalkhydrat erzielt werden soIL 
Das so erhaltene Pulver dient ZUl' Fallung von Abwassern, Spiiljauchen u. s. w. 
und kiinnen zu demselben noeh besondere Zusatze wie Eisenoxyd, Super
phosphat u. s. w. gemaeht werden. 
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Behandlung von Kanalisationsabfallwassern u. derg!. Von J. 
M. GUENANTIN in Paris. (Eng!. P. 2568, 1884.) Durch Losen von 4 TIn. 
Bauxit in 50 TIn. Salzsaure unter Dampfzutritt und Zusatz von 30 TIn. 
Calciumphosphat wird ein Fallungsmittel bereitet, welches mit den festen 
oder dicken Teilen der Abwasser in geschlo~senen Bebaltern gemischt wird. 
Die Mischung wird filtrirt, der Riickstand getroeknet und gemahlen und 
bildet dann einen Diinger mit 3-4 Proc. Stiekstoff und 8-12 Proe. assimilirbarer 
Phosphorsaure. Aus dem fliissigen Teil der Abwasser wird naeh ~Iisehung 
mit Kalk das Ammoniak abdestillirt, wozu ein besonderer Apparat ange
geben ist. Die ammoniakfreie Fliissigkeit dient zum Vorwarmen der zu 
destillirenden Fliissigkeit. 

Nach dem Verfahren von ROIlCKNER (D. P. 20882) werden die A b -
was s e r gefiillt, dann wird das noeh mit dem Niederschlag gemischte Wasser 
mitteIst einer Luftpumpe in einem 7 m hohen vertiealen Kessel langsam 
gehoben, wobei die festen Stoffe unten abgelagert bleiben, wahrend das ge
reinigte Wasser oben abfliesst. Der Sehlamm wird unten continuirlich abge
zogen und fiir landwirtsehaftliehe Zweeke verwendet. Eine Neuerung an 
aem Appanlt ist im D. r. 2G2GG besehrieben. Die Patente sind an 
LU'f'fERO'fH & Co. in Hamburg iibertragen. 

Einriehtung zur Reinigung yon Abwassern vermittelst D eean tirung. 
(D. P. 29952 u. 30779.) ROTTEN in Berlin. 

:il'IuNRo bespricht die Zusammensetzung und den Diingewert des mit 
Filterpressen abgepressten Schlammes der Ablaufwasser. (Journ. soc. 
chern. ind. 4, 12.) Die Anwendung der Filterpressen ist naeh Verf. ein 
wichtiger Fortschritt. Die Entfernung der suspendirten Teile aus dem 
Wasser durch Fallung mittelst Chemikalien und darauf folgende Anwendung 
der Filterpressen ist selbst fiir das Berieselungsverfahren von Nutzen; die 
nitrifieirende Wirkung eines porosen Bodens auf k I are s Was s e r ist sehr 
gross, sodass ein massiges Areal von Sand- oder Grasboden fast continuirlich 
berieselt werden kann, wahrend mit gewiihnliehem Ablaufwasser berieselter 
Boden bald verschlammt. Der abgepresste Schlamm entbalt ungefahr 50 Proe. 
Wasser, 0'6 bis 0-9 Proe. Stiekstoff und iiber 1 Proc. Phosphorsaure. Man 
soll die Schlammkuchen an der Luft trocknen, bis sie etwas unter 20 Proc. 
Wasser enthalten, und dann miigliehst zerkleinern. Es werden noch ver
gleiehende Diingungsversuche mitgeteiIt, bei denen freHich die Phosphor
saure nur den fiinften Teil der theoretisehen Wirkung ausiibt, was aber Verf. 
auf die nieht geniigende Zerkleinerung des von ihm verwendeten Materials 
zuriickfiihrt. 

SCHNEIDER in Freiburg CD. P. 27671) behandelt zur Gewinnung 
hoehprocentiger Kalkphosphate und von Ammoniak Fa c ali e n so, dass sie in 
Klarbassins der Hauptsache nach in Niederschlag und Fliissigkeit gesehieden 
werden; aus Ietzterer wird das freie Ammoniak ausgetrieben, die Phosphor
saure mit Chlorcaleium ausgefallt und aus der vom praeeipitirten Kalkphos
phat getrennten Fliissigkeit das gebundene Ammoniak dureh Destillation mit 



342 Diingemittel, Abfiille, Desinfection. 

Kalk ausgetrieben. Aus dem breiartigen Absitzniederschlage wird zunachst 
das freie Ammoniak durch Destillation abgetrieben, dann die Phosphor~aure 
als Kalkphosphat gefallt, wodurch gleichzeitig eine Vernichtung der in den Fa
caIien enthaltenen Krankheitskeime bewirkt, sowie auch das nachfolgende Filtri
ren behufs Gewinnung einer trockenen Kalkphosphatpoudrette erleichtert wi rd. 

DUNCAN in Benmore hat einen Apparat zur Gewinnung von Ammoniak 
aus Sielwassern u. dergl. angegeben (D. P. 27148), bei welchem das 
Ammoniak durch Behandeln der Fliissigkeit im Vacuum mit Wassenlampf 
ausgetrieben wird. Die Fliissigkeit soll in mehreren vereinigten Gefassen 
dem Wasserdampf entgegen stromen. Der Druck soli so stark vermindert 
werden, dass die Fliissigkeit (wesentlich Wasser) bei 16-320 C. siedet; auf 
diese Temperatur wird sie durch den Wasserdampf gebracht. 

Die Apparate zur Gewinnung von Ammoniak aus Sielwassern und 
Abwassern der Zuckerfabriken von YOUNG in Kelly (D. P. 27034) beruhen auf 
dem Princip, dass die Fliissigkeit iiber Zwischenbiiden oder Coks, Ziegel
stiicke etc. herabfliesst, wahrend ihr ein Dampfstrom entgegengefiihrt wird. 
welcher das Ammoniak entbindet und mit sich fiihrt. 

Gewerbliche Abfallstoffe. Die bei der Entzuckerung der Melasse 
mittelst Strontian abfallenden Laugen werden nach KUNTZE (C.-BI. 
Agricult. Chern. 1884 S. 745) zweckmassig mit Torfmiill compostirt. Das 
Praparat enthielt 2'5 bis 3'3 Proc. Stick stoff neben 11'5 bis 14 Proc. Kali 
und erwies sich als Diingemittel ebenso wirksam wie Chilisalpeter. Auch 
MARCKER empfiehlt dasselbe. (C.-BI. Agricult. Chern. 85 S. 140) 

Die directe Diingung mit eingedicktem Osmosewasser ist nach 
A. WAGNER (Oest. Z. f. Zucker-Ind. Bd. 22 S. 114) von giinstigem Erfolge, 
wenn sie zu richtiger Zeit und im richtigen Verhiiltnis zu der darin ent
haltenen Salzmenge erfolgt. 

Zur Frage der Reinigung der Abwasser von Zuckerfabriken, 
BODENBENDER (C.-BI. Argric. Chern. 1884 S. G49.) 

J. KONIG (Chern. Ztg. 8 S. 1008) hat versucht, die Abwasser von Ger
bereien und Schlachthausern durch die atmosphiirische Luft zu oxy
diren und geruchlos zu machen. Er liess die Fliissigkeit iiber ein Drahtnetz 
aus verzinntem Eisendraht laufen. Es fand eine heftige Oxydation statt, so 
dass der Schwefelwasserstoffgehalt von 20'4 mg auf 0'9 mg zuriickging. 
Suspendirte organische Stoffe sollten vor der Oxydation durch Absetzenlassen 
oder Sandfiltration getrennt werden. 

LORTZING in Charkow (D. P. 30318) will Asphalt com prime und Asphalt
mastix aus den Niederschlagen der A bw ass er von Rohwolle verarbeitenden 
Gewerbebetrieben durch Trocknen, Pulverisiren und Mischen mit kohlen
saurem Kalk herstellen. 

III. Analytischc Verfahren. 
Phosphorsiiurebestimmu·ng. Fur die Bestimmung der Phosphor

saure in Dungemitteln hat die Association of official agricultural chemists Vor-
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schriften gegeben. (Chem. News 57 S. 19.) Die Substanz wird zunachst 
mit Wasser ausgezogen. 1m Filtrat wird die wasserlosliche Phosphor
saure bestimmt. Der Riickstand wird zur Bestimmung der citratlos
lie hen Phosphorsaure mit einer Losung von citronensaurem Ammoniak 
digerirt. In Losung wird die Phosphorsaure bestimmt. Zur Ermittelung 
der Gesamtphosp-h orsaure wird eine Probe der Substanz mit einer 
}Iaguesiumnitratlosung eingedampft und vorsichtig gegliiht. Del' Gliihriick
stand wird mit Salzsaure ausgezogen, die Liisung mit Ammoniak neutra
lisirt, mit Ammoniumnitrat versetzt und mit Molybdanliisung gefaIlt. Der 
mit Ammoniumnitratliisung gewaschene Niederschlag wird in Ammoniak ge
liist, die Liisung wird mit Salzsaure neutralisirt und mit Maguesiamixtur 
langsam und unter Umriihren gefallt. }lan fiigt Ammoniak hinzu, filtrirt den 
Niederschlag nach einigen Stunden ab und wascht ihn mit verdiinntem Am
moniak aus. Die Details des Verfahrens und der Anfertigung der Reagen
tien sind im Original angegeben. 

SPENCER (Chem. Ind. 1884 S.363) bestimmt die Phosphorsaure im 
Diinger, indem er denselben gliiht, bis die Asche weiss ist, und mit con
centrirter Salpetersaure auskocht. Aus dem J<'iltrat wird durch Zusatz von 
Silbercarbonat die Phosphorsaure als Silberphosphat gefallt. Letzteres wird 
in Salpetersaure geliist; die Liisung wird nach dem Ausfallen des Silbers 
durch Kochsalz mit Soda neutralisirt und mit Uranliisung titrirt. 

GLASER bestimmt die Ph 0 s P h 0 r s au r e durch directe Fallung mit 
~Iaguesiamischung, nachdem vorher der Fliissigkeit so viel Ammoncitrat zu
gesetzt ist, dass die Kalksalze in der alkalis chen Liisung geliist bleiben; es 
muss jedoch in der Fliissigkeit so viel Schwefelsaure vorhanden sein, dass 
aIle Kalksalze in Sulfate iibergefiihrt werden. (Zeitschr. anal. Ch. 24" 178.) 

PETERMANN (Ztschr. analyt. Chem. Bd. 24 S. 175) verwirft das von 
!IOHR vorgeschlagene Verfahr en, die Citratliisung direct mit }Iolybdan
reagens zu fallen, und tritt fiir die directe Ausfallung der Citratliisung mit
telst Maguesiamixtur ein. 

Stickstoffbestimmung. Die Stickstoffbestimmung in Handelsdiin
gern bespricht P. WAGNER (Chern. Ztg. 8, S. 649.) Der als Ammoniak 
vorhandene Stick stoff wird am besten mit Hilfe des Azotometers bestimmt. 
Zur Bestimmung des in organischer Substanz vorliegenden Stickstoffs 
dient die Natronkalkmethode unter Anwendung eines eisernen Verbrennungs
rohres. Den als S a I pet e r sa u r e vorhandenen Stickstoff ermittelt Verf. 
nach der von ihm modificirten Methode von SCHLOSNIG-GRANDEAU.*) 

LOGES (Chem. Ztg. 8 S. 1741) beschreibt die Stickstoffbestim
mung nach der Natronkalkmethode in einem eisernen Verbrennungsrohre 
unter Anwendung eines Leuchtgasstromes. 

DABNEY jr. und VON HERFF haben die DUMAs'sche Stickstoffbestim
m u n g mit Kupferoxyd und die RUFFLE'sche Methode **) verglichen und tinden, 

') Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 403. 
") Techn.-chem. Jahrb. 0, S. 443. 
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dass beide Methoden bei Analyse von Diinger mit wenig Stickstoff gleich 
gute Ergebnisse liefern. (Am. chern. Journ. 6, 234.) 

Die KJELDAHL'sche :l\1ethode derStickstoffbestimmung (Z. anal. 
Chern. Bd. 22, 366) besteht darin, die Substanz einige Zeit mit einer grossen 
.Menge concentrirter Schwefelsaure bis nahe zum' Siedepunkte zu erhitzen 
und die so erhaltene Liisung mit Kaliumpermanganat zu oxydiren. Del' 
Stickstoff del' organisc{hen Verbindungen wird yollstandig in schwefeIsaures 
Ammoniak iibergefiihrt. Nach Uebersattigen del' Losung mit Natron wini 
das Ammoniak abdestillirt. Details fiir Ausfiihrung del' .Methode geben 
BRU:<NEMANN und SEIFERT (Chern. Ztg. 1884, 1820). 

Nach COSACK (Rep. anal. Chern. 4, 129; ist die KONIG'sche Stickstoff
hestimmung in salpeterhaltigem Guano (Oxydation mit alkalischer Perman
ganatliisung und darauf folgende Reduction mitteIst Zink und Eisen in alka
lischer Liisung) nicht immer brauchbar. 

Nach KREUSLER u. LA:<DOLT Iiefert die GROUVEN'sche Stickstoffbestim
mung nicht leicht richtige Resultate. (Landw. Vers.-St. 30, 245.) Verf. be· 
sHitigen also die llfitteilung von WAGNER. *) 

GREEN U. RIDEAL, Chem. News 49, 173, haben eine Methode zur Be
stimmung der salpetrigen Saure darauf gegriindet, das~ sich aus 
Anilin und salpetriger Saure quantitativ Diazobenzol biJdet, wenn man das 
Gemenge eine geniigende Zeit sich selbst iiberlasst Sie versetzen das Nitrit 
mit verschiedenen II:fengen einer mit dem doppelten Aequivalent Saure (gleiche 
Teile Salzsaure und Schwefelsaure) versetzten Anilinliisung, lassen 12 Stunden 
stehen und fiigen dann Jodkaliumstarkeliisung hinzu, wodurch sich del' 
geringste Ueberschuss von salpetriger Saure erkenllell liisst. 

ARNAUD (C. r. 99, 191) benutzt zur Erkennung und Bestimmung del' 
Salpetersaure das salpetersaure Cinchonamin, welches in mit Salzsaure an
gesauertem Wasser (l: 10) fast unliislich ist. Das Salz ist in fast allen 
SaUl'en sehr schwer liislich. II:fan verwendet bei der quantitativen Bestimmung 
eine essigsaure Liisung. (Vgl. ARNAUD U. PADE, C. r. 98, 1488.) 

Kalibestimmung. Bestimmung des Kalis in Handelsdiingern, 
Vorschrift der Association of official agricultural chemists (s. S. 86). 

IV. A.ntiseptica. Desinfection. 
A. II:IiiLLER·JACOBS (Dingl. pol. Journ. 255, 391) will Liisungen von 

Des i n f e c t ion s mit t e In herstellen unter Benutzung der Erscheinung, dass 
viele sonst in Wasser unliislichen Stoffe bei Gegenwart der Alkalisulfoleate 
geliist bezw. emulgirt werden; als solche Stoffe werden genannt: Benzin, 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Aether, Terpentinol, Schwefel, Jodoform, 
Alkaloide, Kampher, Thymol, Naphtol, Glucoside, Carbolsaure, Salicylsaure, 
NaphtaIin, Anthracen, sowie Salze von Blei, Kupfer, Quecksilber, Eisen, Zink. 

As ep t 01 ist- ein Desinfectionsmittel, welches die Carbolsaure unrl. 

') Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 403. 
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SaIicyIsaure ersetzen kann, aber liislicher ist; es soIl weder bei innerlichen, 
noch bei ausserlichem Gebrauch die giftigen Wirkungen des Phenols zeigen. 
Es ist C6H4(OH)S03H, Orthophenolsulfosaure. (Ind.-Bl. 1884, 238.) Nach 
SERRANT (C. r. 100, 1465) ist es dreimal so wirksam als Phenol, jedoch un
schadlicher. 

Nach FISCHER und PROSKAUER, Mitt. a. d. Rais. Reichsges.-Amt s. Ind.-Bl. 
1884, 239, wird mit ChI 0 r eine sichere Des i n f e c t ion erreicht, wenn 
i)'3 Vol. Proc. 3 Stunden lang bezw. 0'04 Vol. Proc. 24 Stunden lang in 
mit Feuchtigkeit gesattigter Luft einwirken. Fiir 1 cbcm. Raum sollen 250 g 
Chlorkalk durch 350 g Salzsaure zersetzt werden; die Luft in dem Raume 
soIl miiglichst feucht sein, die Einwirkung 24 Stunden dauern. Das B rom 
wirkt unsicherer und greift die Gegenstande und Wande starker an als Chlor. 

RATIMOFF, Wirkungswert der Antiseptica. (Journ. Pharm. chilll. 
[6J 9, 83.) Verf. hat bei 17 antiseptischen Substanzen die ~Iengen be
stimmt, welche a) von Mikroben sterilisirt und nicht sterilisirt, b) faulnis
erregende Bacterien sicher tiidtet und nicht mehr tiidtet, c) septische Bacte
den sicher tiidtet und nicht mehr tiidtet. 

WILLIAMS (Journ. soc. chern. indo III, 591) desinficirt Wasserclosets 
u. dergl., indem er mit dem Spiilrohr ein Riihrchen verbindet, das zunachst 
schrag aufwarts gerichtet ist und an der hiichsten Stelle wieder abwarts 
geht nach einem Behalter fiir Desinfectionsfliissigkeit und bis zu dessen 
Boden reicht. Lasst man Wasser durch das Spiilrohr fliessen, so saugt das 
Wasser etwas von der Desinfectionsfliissigkeit an, wahrend sofort, wenn das 
Spiilwasser zu flies sen aufhiirt, das Seitenriihrchen als Heber wirkt und aile 
Desinfectionsfliissigkeit wieder in den Behalter fliesst. Zum Desinficiren winl 
T h ym 0 c res 0 I verwendet, eine stark antiseptische Fliissigkeit, die sich 
leicht mit Wasser mischt, nicht giftig und nicht corrosiv ist. 

RocK in Hamburg (D. P. 30555). Desinfectionsapparat fiir Biicher, 
Briefe u. dergl. ARTHUR LEHMANN. 

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

Einfuhr Ausfuhr 
vom vom 1. Juli 1. J~~ar I vom 1. Juli Waareng a ttun g 1. Januar 

bis Ende 1884 bis Ende 1 . 1884 
December bis Ende December bIS .End~ 

1884. Jnni 1885. 1884. JUlll 188~. 

an Guano ...... 6827051 654336 12921 I 14779"') 
~ Superphosphaten 302727 249374 114036 1172418 

*) VOl' 1885 uur natiirlicher Guano. 
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XXXI. Nahrungsmittel. 

I. Milch. 
Eine sehr umfangreiche Arbeit iiber Frauenmilch und iiber die 

Methoden ihrer Untersuchung lieferte ALBERT R. I,EEDS (Pharm. Journ. and 
Transact. (3), No. 758 u. 760; Chern. News 50, 263, 280, 289 ff.) Aus 80 
Analysen wurden folgende ~faxima und Minima erhalten: 

Spec. Gew. Eiweisskiirper Milchzucker Fett 
Maximum 1'0353 4'86 7'92 6'89 
Minimum 
Mittel 

0'85 
1'995 

5'40 
6'94 

Trockengewicht Trockengewicht 

1'0260 
1'0313 

Feste Korper 
ohne Fett 

12'09 

Asche 
(durch Addirung) (directe Bestimmuug) 

Maximum 0'37 16'79 16'66 
Minimum 6'57 0'13 10'92 10'91 
Mittel. . 9'137 0'201 13'268 13'267 

H. STRUVE (J. pro Ch.29, 110) hat seine "Studien iiber Milch"*) 
fortgesetzt und behandelt in der III. ~Iitteilung die Frauenmilch. - MEIGS (~Ied. 
andSurg. Rep. 1885 ; ~fed. CentralbI.1884, 651) hat Untersuchungen iiber die Ei
wei s s k ii r per der Frauenmilch angestellt. - Zu erwahnen sind die Analysen 
von Stuten-, Kuh- und Ziegenmilch, welche VIETH (Landw. Vers.-Stat. 31, 5:; 
~filchztg. 14, 449) ausgefiihrt hat. - OLOF HAMMARSTEN (Z. physiol. Chern. 
9, 273) hat den Gehalt des Caseins an Schwefel bestimmt und in 
21 Bestimmungen als Minimum 0'7:26 Proc. S, als Maximum 0'798 Proc. S 
gefunden; als wahrscheinlichste l\fenge nimmt Verf. 0'78 Proc. S. an. -
Nach JOHN SEBELIEN (Z. physiol. Ch. 9, 445) sind in der Kuhmilch wenigstens 
zwei von dem Casein verschiedene Eiweisskiirper zugegen, namlich das 
Lactoglobulin und das Lactalbumin; ersteres ist in der Milch nur in ausserst 
geringer ~fel).ge vorhanden. Beide Karper hat Verf. naher untersucht. -
Nach A. DOGIEL (Z. physiol. Ch. 9, 591) enthalt weder die Frauen- noch 
Kuhmilch Pepton. - WILH. EUGLING (Landw. Vers.-Stat. 31, 391) nndet. 
dass die Aschensalze der .Milch fiir die normale Beschaffenheit derselben 
(lie grasste Bedeutung haben: der Kasestoff ist als Caseintricalciumphosphat 
anzusehen. Beim Kochen der Milch wandert Phosphorsaure aus den Alkali
phosphaten des Serums an den Kalk der Caseinverbindung und hierbei ent
stehen im Serum Alkalialbuminate. Durch Labfermentwirkung wird die in 
der Milch enthaltene Caseinverbindung zerlegt; es wird eine liisliche, gegen 
Ammoniumoxalat reactive Calciumphosphatverbindung, welche im Serum ver
bleibt, gebildet und eine unliisliche mit dem Namen Kase belegte ausge
schieden. - Bei der Coagulation der ~Iilch erlischt die Labfermentwirkung 
nicht, das Serum behalt die Wirkung bei und kommen nur andere fiir die
selbe gesetzmassige Umstande zur Geltung. Fiir die Labwirkung ist in 

.) Techn.-chem. Jahrb. 0, S. 401; 6, S. 363. 
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der .!Iilch kein anderes organisches oder chemisches Ferment notwendig, das 
Lab functionirt auch in gekochter .!Iilch, wenn die friihere chemische Be
schaffenheit des Serums wieder hergestellt wird. 

Nach 11. SCHRODT und H. HANSEN (Landw. Vers.-Stat. 31, 55) ist die 
Durchschnittszusammensetzung der Asche der Milch von notmalen Riihen: 
Kalinmoxyd 20'61 Proc. Eisensesqnioxyd .• 0'19 Proc. 
N atrinmoxyd . . 16'15 Schwefelsiiure (S03) • 3'74 
Calciumoxyd . • 20'97 Phospborsanl'e (PO 0 3) 2"2-18 
Magnesinmoxyd • 2'75 Cblor. . . . . • . 17'63 

In dem Jahresber, des lIeierei-Institutes Raden (Prof. FLEISCHMANN) 
wird angegeben: Die Riihe der Radeller Herde bestanden aus Rreuzungs
producten des rotbunten mecklenburgischen Landschlages mit Angler- uud 
Wilstermarschvieh. Das Resultat der Untersuchung der ~Iilch ergab folgende 
Zahlen: 

Spec. Gew. TrockenSllbstanz 
FeUgebalt 

Perioden MOl'gen- Abend- Morgen- Abend-
}'lol'gens Abends 

Bemerk. 
milch milch milch milch 

1. J annar bis 23. Mai 1'0312 1'0313 11'766 11'819 R-123 3'066 Stall 
23. Mai bis 9. October 1'0307 1'0305 12'021 11"961 ' 3'393 3'394 Weide 
9. Octbr. bis 31. Decbr. 1'0311 1'0311 12'021 12'156 3'317 3'375 Stall 

Mittel 1'0310 1'0310 11'918 11'949 3266 ,3'257 

Die Schwankungen des pro centis chen Gehaltes der Milch an Trocken-
substanz und Fett bei den wiichentlichen Untersuchungen bewegten sich in 
folgenden Grenzen: 

Morgenmilch Abendmilcb Tagesmilch 
Trockensnbstanz . . 11-455-12'724 Proc. 11'368-12'804 Proc. 11'524-12'767 Proc. 
Fett ...... . 2'896- 4'056 2'85 - 4'216 2'919- 4'142 

1fan ersieht auch hieraus, dass der Fettgehalt in der 1Iorgen- und 
Abendmilch fast 'gleich und jedenfalls lange nicht so gross ist, wie oft ge
glaubt wird. Ferner geht aus den Zahlen hervor, dass auch das nord
deutsche Vieh bei guter Fiitterung fast die gleiche Milch liefert, wie das 
siiddeutsche. - Der Bericht tiber die Thatigkeit des milchwirtschaftlichen 
Institutes zu Proskau fiir das Jahr 1883/84 von M. SCHMOEGER enthalt 
Referate iiber folgende Arbeiten: 1. Centrifugenkase; 2. Entrahmungsver
suche mit der danischen .!Iilchcentrifuge; 3. liber zwei- und dreimaliges 
)Ielken; 4. Fettbestimmung in der Milch mittels des SOXHLET'schen araome
trischen Apparates; 5. iiber Zuckerbestimmung in der :Milch. - P. VIETH 
(Milchztg. 14, 84) *) berichtet liber die im Jahre 1884 im "Ailesbury-Dairy
Company"-Laboratorium ausgeiibte Controle der Milch- und Molkereiproducte. 
1m Durchschnitte (14235 Analysen) betrug das spec. Gew. der ~Iilch l'03i3, 
die Trockensubstanz 12'96 Proc. und der Fettgehalt 3'74 Proc. Es schwankte 
(in Monatsmitteln) das spec. Gew. von 1'0318 (August) bis 1'0326 (December), 
die 'frockensubstanz von 12'50 (Juli) bis 13'65 Proc. (November) und der 
Fettgehalt von 3'31 (Juni) bis 4'36 Proc. (November). - 600 Rahmproben 
lieferten im Mittet 42'1 Proc. Trockensubstanz und 35'3 Proc. Fett. Die 

*) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 366. 
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Monatsmittel liegen zwischen 39'6 (Januar) bis 45'4 (Juli) fur Trockensubstanz 
und 32'6 (Januar) bis 39'0 (JuIi) fiir den Fettgehalt in Procenten. 

Das 1. und 2. Heft des I. Bandes der "Arbeiten aus dem Kaiserlichell 
Gesundheits-Amt" enthalt die "Techllischen Materialien zum Entwurfe einer 
Kaiserlichell Verordnung betreffend die polizeiliche Controle der !Iilch", 
welehe die Resultate del' Berathungen einer yom Gesundheitsamte zusammell
berufen gewesenen Sachverstandigen - Commission wiedergeben und a. A. 
folgende Capite 1 besprechen: Zusammensetzung der !filch, Verhalten der 
Milch, Verfalschungen der Milch, Instrumente fur die Controle der !Iarkt
milch (specifisehes Gewicht, Fettbestimmung, Schlussfolgerung. *) 

J. v. FODOR (Arch. f. Hyg. 2, 364) hat einen Entwurf zur Untersuchung 
der Milch auf ihre Qualitat am Verkaufsorte ausgearbeitet. - P. VIETH 
(Analyst 10, 67) lasst sich uber die Prufung und Zusammensetzung der 
Milch und ihrer Produete in eillgehender Weise aus. - ADOLF !IA YER 
(Milehztg. 14, 149): Bemerkungen zu den !fethoden vergleiehender Mileh
a n a I y sen auf landwirtschaftlichen Ausstellungen. Eine !Iilchanalyse zu 
diesem Zwecke kann sich zusammensetzen a) aus der Bestimmul,lg des spec. 
Gew. mit der !fOHR'schen Wage oder dem Lactodensimeter; b) Bestimmung 
des spec. Gew. einer mittelst Lab zu erzeugenden Molke mit denselben Ill
strumenten und c) aus der araometrischen Fettbestimmung naeh SOXHLET. 
Aus dem spec. Gew. der ursprungliehen ~IiIch bei 15 0 und dem Fettgehalt 
lasst sich nach der FLEISCHMANN-~IoRGEN'Schen Tabelle **) die Troekensubstanz 
bereehnen, von welCher man fur den als constant anzunehmenden Aschen
gehalt die Zahl 0'7 und die Fettprocente in Abreehnung bringen kann. 
Dann werden etwa 400 cbcrn der frisehen ~IiIch mit ) 2 Tropfen Labextract 
coaguIirt, filtrirt und das Filtrat mit Petroleumather ausgeschuttelt. Die so 
behandelte Thfolke wird auf ihr spec. Gew. gepruft, man zieht davon 1'0037 ab, 
dividirt dureh 0'0042 und erMIt als Quotient die Procente an Albumin 
und Milehzneker, welehe Zahl man von dem oben erhaltenen Reste abzieht, 
um den Caseingehalt kennen zu lernen. 1st K das Casein, s das spec. Gew. 
der Milch, s 1 das der entfetteten !folken, t die bereehnete Trockensubstanz 
und f das Fett, so ist: 

K = 270'3 + f. 0'173 - 2~1 - ~1-;;0~r7. 
Das Werk von G. QUESNEVILLE: "N eue ~Iethoden zur Bestimmung der 

Bestandteile der ThIilch und ihrer Verfalschungen" (iibersetzt von GRIESSMAYER) 
enthiilt eine Reihe neuer Gesichtspunkte fiir die Analyse der Thfilch. -
Es sei aueh auf die Abhandlung von N. GERBER (Milchztg. 14:, 19): "Neue 
praktische !filehpriifungsmethoden" hingewiesen. - In einer Notiz bespricht 
JOHN :l!fUTER (Analyst 9, 117) einige alte Proeesse -bei der :l!filehanalyse. -
C. STORCH (Oesterr. Viertelj.-Schr. f. wissensch. Veterillark. 59, 195) bringt 

*) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 366. 
") Techn.-chem. Jahrb. Ii, S. 407. 
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eine eingehende Zusammenstellung der zum Zwecke der ~rarktcontrolle ge
brauchlichen Verfahren zur Milchuntersuchung und die Kritik derselben. -
ESTCOURT (Analyst 10, 54) bespricht die Schwankungen der fest en Milch
hestandteile mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Verwertung als Grenz
zahlen bei der ~Iilchcontrolle. -

Die Kiichenmilchwaage von G. SELBACH in Hagen 
i. W. (D. P. 27241) besteht aus einem hohlen luftdicht 
geschlossenen Gefass A, welches aus zwei Kugelhauben 
zusammengesetzt ist. Auf.A ist der Scalastab B und 
unter .A das auswechselbare und verstellbare Gewicht E 
angebracht. 

N. GERBER (Schweiz. Wochenschr. f. Pharm. 23, 17) 
sucht die Untauglichkeit des C rem 0 met e r s darzuthun und 
halt es fiir gerathen, dass nur anerkannt richtige Metho
den als Richtschnur fiir die Milchcontrolle zur Geltung 
kommen. 

P. VIETH (Forsehung. a. d. Geb. der Viehhalt. etc. 

Fig. 202. 

3, 349) verbreitet sich iiber die Bestimmung des Fettes in der ~Iilch mit 
besonderer Beriicksichtigung des Lactobutyrometers. Die Versuche bestatigen, 
dass das araometrische Verfahren SOXHLET'S Resultate liefert, die mit den 
gewichtsanalytischen Befnnden gut iibereinstimmen. Zur Untersuchung von ab
gerahmter, weniger als 1·2 Proc. Fett enthaltender ~rilch empfiehlt es sich, 
diese zuvor mit einem gleichen Volumen normaler, ihrem Fettgehalte nach 
bekannter ~lilch zn mischen, den alsdann gefundenen Fettgehalt zu ver
doppeln und davon den Fettgehalt der angewendeten normalen !Iilch abzu
ziehen: als Rest ergiebt sich dann der Fettgehalt der ~Iagermilch. 

)IATTHEW A. ADAMS (Analyst 10, 46) fiildet den Grund, weshalb die 
Fettbestimmungen in der Milch erhebliche Abweichungen zeigen, in der 
mehr oder weniger fein verteilten Form des zur Aetherextraction gelangenden 
getrockneten Milchriickstandes. Um diesen UebeIstand zu beseitigen, werden 
getrocknete und gewogene Papierspiralen mit Milch impragnirt, wieder ge
trocknet und dann mit Aether oder Petroleumbenzin extrahirt. - ALFRED 
C. WILSON (Analyst 10, 55) wendet zur Milchfettbestimmung ein kleines 
GIasgefass an, welches in einem SOXHLET'schen Extractionsapparat gebracht 
wird, nachdem man in dem Gefass clas Wasser der ~IiIch verclampft unci die 
Trockensubstanz gewogen hat. - LEo LIEBERMANN*) Z. analyt. Ch. 23, 
476) hat clie gegen seine volumetrische MiIchfettbestimmung von C. H. 
WOLFF *) geltencl gemachten Beclenken gepriift unci gefunden, class clas Ver
fahren auch bei Anwendung von 50 cbcm Aether befriedigende Resultate 
liefert. Verf. teilt noch einige kleine Abanderungen seiner urspriinglichen 
:Methode mit, welche hauptsachlich in cler Anwendung von 50 cbcm Kalilauge 
yon 1,27 spec. Gew., in der Art des Schiittelns und in der Dauer cles Trock-

'J 'l'echn.chem. Jahrb. 0, S. 408. 
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nens des Aetherriickstandes bestehen. Fiir die bei der Ausfiihrung des Ver
fahrens niitigen J\Iessungen empfiehlt LIEBERMANN zwei eigens dafiir construirte 
Glashahnbiiretten. Schliesslich wurden die laktobutyrometrischen Verfahren 
von MARCHAND, verbessert von SCHMIDT und TOLLENS, sowie von DIETZSCII 
und das SOXHLET'sche araometrische Verfahren einer vergleichenden Priifung 
unterworfen. Aus den Ergebnissen glaubt Verf. den Schluss ziehen zu diirfen, 
dass das araometrische Verfahren von SOXIILET oder die LIEBERMANN'sche 
volumetrische Bestimmung dann anzuwenden sein werden, wenn es sich urn 
rasche und genaue Milchfettbestimmungen ohne Wage handelt. - WOLFF 
(Pharm. Centralh. 26, 29) zeigt durch Versuche, dass die von LIEBERMANN gegen 
seine Methode gemachten Einwendungen nicht stichhaltig sind. - GEISSLER 
(ebenda, 43) hat in seinem Laboratorium schon langere Zeit nach der Vor
schrift von WOLFF gearbeitet und zwar mit guten Resultaten. Die Methode 
ist aber nur dann genau, wenn man mit ihrer Technik gut vertraut ist. Da 
diese noch nicht ausfiihrlich beschrieben worden ist, so giebt GEISSLER eine 
genaue Anweisung. Es entspinnt sich eine Controverse zwischen LIEBERMAN:< 
(Ph. Centralh. 26, 253 u. 507) und WOLFF (ebenda, 362), in welcher jeder 
die Einwande des Gegners zu entkraften und die Richtigkeit seines Verfah
rens darzuthun versucht. 

HARVEY W. WILEY (Amer. Chem. Journ. 6, 280) empfiehlt zur Be
stimmung des ~Iiichznckers in der Milch das Casein zunachst durch Mer
curinitrat oder durch ~Iercurijodid, in Essigsaure geliist, zu fallen und dann 
das Filtrat zu polarisiren. 

EMIL PFEIFFER (Mitt. des Untersuch.-Amtes Wiesbaden 1884, 150) be
schreibt ausfiihrlich seine schon friiher*) mitgeteilten Untersuchungen liber 
die Eiweisskorper der Milch und die ~fethode ihrer quantitativen Be
stimmung. _. FRENZEL und WElL (Z. physioi. Chem. 9, 246) bestimmen 
das Kuhkasein in der Milch durch Fallen mit Schwefelsaure. - HOPPE
SEYLER (Z. physioi. Chern. 9, 222): Trennung des Caseins vom Albumin 
in der menschlichen Milch; hierzu die Entgegnung von F. BIEDERT (ebenda, 
354) und die Bemerkungen des ersteren auf die BIEDERT'Sche Erwiderung 
(ebenda 533). - ARNOLD (Pfliigers Arch. 1885, 541) weist nach, dass die 
von ihm zuerst zur Bestimmung der Chloride im Menschenharn empfohlene 
VOLHARD'sche Chlorbestimmung auch bei der Analyse der Milch verwend

bar ist. 
Die Schwierigkeiten, welche der Analyse von saurer Milch an

haften, kiinnen nach MATHEW A. ADAMS (Analyst· to, 99) durch Zusatz von 
Ammoniak iiberwunden werden. Das Coagulum der Milch nimmt dadurch 
wieder einen leicht fliissigen Zustand an und behalt denselben mehrere 
Stunden beL Die Resultate einer derartig behandelten Milch weich en vou 
denjenigen, welche von derselben Milch vor ihrer Coagulirung erhalten wur
den, um ca. 23 Proc. der Trockensubstauz abo Dieser Verlust entsteht da-

') Techn.-chem. Jahrb. 5, S. 409 n. 6, S. 369. 
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durch, dass der in der Milch enthaltene Milchzucker in Caramel iibergeht 
und das Molecularwasser leichter verliert, als in der frischen Milch. 

Conserviren und Condensiren; Milchpriiparate. SCHERFF in Ellrich a, H. 
(D. P. 30204) bringt die zu conservirende Milch in einen vorher teilweise 
evacuirten geschlossenen Behalter, aus welchem sodann durch Einfiillen 
eines indifferenten Gases, wie Kohlensaure oder Stickoxydulgas, die letzten 
Mengen Luft vollstandig entfernt werden. Hierauf wird die Milch durch 
Erwarmen sterilisirt und unter Abschluss del' Luft in luftdicht zu ver
schliessende Flaschen, welche zunachst evacuirt ulld dann ebenfalls mit in-
different em Gas gefiillt werden, iibergefiillt. . 

LOFLUND in Stuttgart. Milchconserve, (D, p, 27978). Del' bis zum 
Siedepunkt erhitzten Milch wird ein ungegorenes concentrirtes Extract aus 
gemalzten Getreidearten, des sen saure Reaction durch Alkalicarbonat neu
tralisirt ist, zugefiigt, die Mischung im Vacuum bei einer 50 0 nicht iiber
steigenden Temperatur bis zur Butterconsistenz eingedampft und in Blech
biichsen luftdicht verschlossen. 

Ueber das Conservirungsmittel "REx MAGNUS" siehe Milchztg. 13, 87:? 
Zwei von C. DIETZSCH (Chern. Ztg. 8, 1019) untersuchte Sorten condensil'ter 
Milch ohne Zucker, aus verschiedenen Fabriken bezogen, ergaben: 

I. n. 
Spec. Gew .. 1"10 Proc. 1'104 Proc. 
Trockensubstanz 38'5 40'00 
Fett 11'75 11'90 
Albumiuate 9'55 9'90 
Milchzucker , 15'40 16'00 
Asche 1'80 2'20 

Summa Trockensubstanz 38'50 Proc. 40'00 Proc. 
Condensation . . . . 3 : 1 3'2: 1, 

TH. MABEN (Pharm. Journ. and. Transact. (3) No. 755 und 756; Arch. 
Pharm. (3) 23, 110 u. 284) untersuchte verschiedene Sorten condensirter 
Milch. Del' Milchzucker wurde hierbei aus del' Menge des gefundenen Caseins 
und zwar fUr 4 TIe. Casein 5 TIe. Milchzucker berechnet. Die analytischen 
Ergebnisse sind die folgenden: 

I. Versiiss te Milch. 

Casein Fett Milchzucker Rohrzucker Salze Wasser 
Spec, Gew. einer 
20 proc. Losung 

A. .11'5 10'5 14'4 34'5 1'6 27'5 1'0487 
B. ,11'8 9-6 14'7 33'8 1'8 28'3 1'0444 
C, .12'12 9'0 15'2 34'4 2'03 27~5 1'04484 
D. .12'0 8'0 15'0 32'9 1'9 30'2 1'0484 
E, .11'3 8'6 14'0 36'0 1'6 28'5 1'0492 
F. .11'5 8'2 14'4 35'0 1'4 29'5 1-0485 
G. .12'0 6'7 15'0 36'0 1'5 28'8 1'0500 

II. Unversiisste Milch. 
H. ,11'0 10'5 12'5 2'0 64'0 1'0980 
J , 9'0 8'25 15'75 2'0 65'0 1'0974 
K. 8'2 8'6 13'0 1'6 68'9 1'0819 
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J. BlEL (Pharm. Ztschr. f. RussI. 24, 257) hat die Eiweissstoffe des 
K e fi r s *) untersucht und daraus bis jetzt Casein, Albumin, Laktosyntonid 
und geringe Mengen von Pepton isolirt. - NEUSS (Schweiz. Wochenschr. f. 
Pharm. 23, 151) sieht den Kefir nicht nul' als leicht werdauliches Nahrungs
mittel, sondern auch als Digestivmittel an. HUEPPE wies nach, dass del' im 
Kefir enthaltene Bacillus, Dispora caucasica, eine peptonisirende Wirkung 
besitze, was Verf. durch Versuche bestatigt fand. Zur Bereitung des Kefirs 
empfiehlt NEUSS, die trockenen Kefirknollen mit Wasser von 20 0 zu iiber
giessen, mehrere Stunden stehen zu lassen, abzugiessen, die Knollen durch 
Sehiitteln mit destillirtem Wasser zu waschen und mit del' zehnfaehen Menge 
vorher abgekochter und dann auf 20 0 abgekiihlter Milch zu iibergiessen. 
Nach stiindliehem Schiitteln und Stehenlassen bis 20 0 C. erneuert man unter 
Weggiessen der alten Milch die Procedur Morgens und Abends, bis nach 
etwa 5-7 Tagen der Gerueh des Gemisches rein sauermilchartig geworden 
ist und die Kefirkorner nach oben steigen. Jetzt sind die letzteren zum 
Ansetzen des Kefirs reif. Man iibergiesst sie mit dem zehnfaehen Gewichte 
gekoehter, 20· warmer Milch, welehe dureh Gaze geseiht worden ist, und 
Hisst einen halben Tag stehen. Nach dem Abkoliren bringt man 75 cbem 
in halbe Champagnerfiaschen, fiillt mit gekochter und auf 20 0 abgekiihlter 
llilch voll und verkorkt. Naeh 11,'2-il Tagen zieht man die }'laschen in 
Gebrauch - Die Kefirkorner bestehen nach KRANHALS (Arch. Klin. }fed. 
35, 18) aus Bacterien und Hefezellen. Verfasser bespricht die Krankheiten des 
Kefirs: das Sauerwerden und die Verschleimung. Die chemische Wirkung 
del' Korner besteht aus drei Vorgangen: ein Tei! des Zuckers geht in 
)Iilchsaure uber, ein anderer Teil in Alkohol und Kohlensaure und ein 
Teil des Caseins und Albumins wird peptonisirt. 

Dem Apparat von AHLHORN (Pharm. Centralh. 26, 19;1) zur Herstellung 
von moussirender }filch liegt die Idee zu Grunde, dureh Sattigung del' 
Magermilch mit Kohlensaure fiir die warme Jahreszeit ein erfrisehendes uUlI 
zugleich nahrhaftes Getrank zu liefern und dabei die magere lln!ch hoher, 
als bei direct em Verkauf, zu verwerten. 

VIETH (Landw. Vers.-Stat, 31, 355): Zusammensetzung VOIl ~tuten

milch und Kumis. 11 Analysen der ~Iilch, welche von 15 aus den Steppen 
des siidostlichen Russlands nach London gebrachten Stuten stammte, er
gaben folgende Grenz- und Durchschnittszahlen: 

Minimnm Maximum Mittel 

Spec. Gew. 0'0335 1'0360 1'0349 

Wasser 89'74 Proc. 90'41 Proc. 90'06 Proc. 

Fett • 0'87 1'25 1'09 

Protein 1'71 2-11 1'89 
Zucker. 6'RO 6'82 6'65 
Asche, Hislich 0'06 0'11 0'08 

nnlilslich 0'20 0'25 0'23 

.) Techn.-chem. Jahrb. Ii, S. 372. 
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Die Analysen von Kumis, welche 1 Tag nach der .Fiillung, dann nach 
7 Tagen und schliesslich nach 3 W ochen ausgefiihrt wurden, fiihrten zu 
folgenden Grenzwerten: 

K u m i s 
1 Tag nachFiillung nach 7 Tagen 

Wasser . 9O·99-91·95Proc. 91-87 -92'38 Proc. 
Alli:ohol . 2'47-2'84 3'26-3'29 
Fett 1'08-1'27 1'24-1'20 
Casein 0'81-1'01 0'79-0'85 
Albumin 0'23-0'37 0'15-0'32 
Lactoprotein u. Pepton 0·67--1'05 0·59-1'04 
Gesammt-Protein 1'97 -2'25 1'76-1'99 
Milchsaure 0'64-1'26 0'96-1'03 
Zucker 0'51-2'21 0'00-0'39 

Kumis aus 
condensirter 

nach 3 W ocheu Stutenmilch 
(10 Monat alt) 

91'42 - 92'04 Proc. 89"13 Proc. 
2'25-2'84 1"17 
1'10 -1'22 0'80 
0'67 -0'88 1'00 
0'11-0'27 0'24 
0'74- -0'89 0'39 
1'69-1'89 1'63 
0'70-1-54 1'78 
0'19-2'36 5'13 

Asche, loslich 0'12-0·1[, 0'10-0·12 0'12--0'13 0'08 
unlOslicb 0·21-0'24 0·22-0'23 0'21-0'23 0'28 

Caseinpepton (D. P. 29714 vom 2. ~Hirz 1884) von TH. WEYL in Berlin. 
Das aus der Milch abgeschiedene und gereinigte Casein wird entweder dUl"uh 
Behandeln mit Wasser bei 40 0 unter Druck bis zur Abscheidung des Nucleills 
oder durch Zusatz von Pepsin oder pepsinhaltiger Stoffe in saurer Liisung 
peptonisirt. Das ausge~&hiedene Nuclein wird von der Caseinpepton ent
haltenden Liisung getrennt; die letztere wird neutralisirt und bei niedriger 
Temperatur zur Gewinnung des Caseinpeptons eingedampft. 

II. Butter und Rase. 
Butter. Entwurf eines Gesetzes gegen VerfiUschung der Butter in 

.Frankreich (MiIchztg. 13, 805). - Verbot der Verfalschung der Butter 
durch Vaseline ill Paris. (D. W ochenbl. f. Gesundheitspfl. u. Rettungswesen 
1885, No. 10, 78.) 

WOLKENRAAR (Repert. anal. Chern. ii, 237) macht auf die Differenzen 
aufmerksam, weIche er bei der Bestimmung des spec. Gew. der Butter und 
des Talges bei 100 0 mit den Araometern von KOENIGS und der WESTPHAL
schen Waage beobachtete. Verf. halt die Angaben des KOENIGS'schen 
Butteraraometer fiir unrichtig. - KOENIGS (ebenda 278) wies dagegen nach, 
dass die mittels seiner Butteraraometer gefundenen Zahlen mit denjenigen 
der WESTPHAL'schen Waage iibereinstimmen. Destillirtes Wasser von 
15 0 C. = 1 gesetzt, geben die Araometer an, wie viel ein gleiches Volumen 
Butter oder TaIg von 100 0 C. wiegt. SoIIen aber die eigentIichen spec. 
Gew. mittelst der Butteraraometer ermittelt werden, so ist ein .Factor (1'039) 
anzuwenden, mit welchem multiplicirt die Bnttergrade in Grade des spec. 
Gew. verwandeIt werden. 

Nach P. VIETH (Milchztg. 14, 84) schwankte die Zusammensetzung von 
15 Proben Londoner Butter in folgenden Grenzen: 

84'1 bis 87'6 Proc. Fett, I 0·6 bis 1'5 Proc. Protein, 
9'6 " 14·2 Wasser, 0'2 • 1'7 Asche. 

Die ~Ienge der im .Fette vorhandenen unliislichen .Fettsauren betrug 
Biedermann, Jahrb. VII. 23 
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86-5 bis 88-4 Proe_ Eine des Vergleiehs wegen analysirte Oleomargarin
butter enthielt 85'8 Proe. Fett, 10'0 Proe. Wasser, 3'1 Proe. Protein und 
I-I Proe. "\sehe. Das Fett ergab 95'4 Proe. unliisliehe Fettsauren. 

BENNET F. DAVENPORT (Jahresber. d. Stadt Boston) veriiffentlieht eine 
Anzahl von Butteranalysen, aus denen hervorgeht, dass aueh die am erika
nischen Buttersorten nicht mehr als 88-5 Proe. unliisliche Fettsauren enthalten. 

CH. E. SCHMITT (Chem. Centralbl. 16, 144) gieht folgende Analysen von: 
Kuhbutter Ziegenbutter Sehafbutter 

S chmelzpullkt (naeh RiinORFF bestimmt). 
Fett . 

36'5 0 C. 33'5 0 C. 37'5 0 C. 
86'25 Proe. 75-00 Proe. 

Wasser 9'80 22'40 
Casein 
Asche 
Nieht bestimmte Stoffe 

2'26 
0'10 
1'63 

. 88'57-89'15 Proe. 
39'8~40° 

DnHisliche Fettsauren naeh HEHNEn 

Sehmelzpuukt derselbeu. . . . . 
Losliehe und fliiehtige Fettsauren naeh 

LEeI' ARTIER • • • • • . 4'45 Proe. 
Zusammensetzung des Fettes: 

Bntyriu . 5 
Olein . . . . . . . 60 

1'75 
0-18 
067 

84'40 
38'S' 

4'5 Proe. 

5'50 
64 

85'25 Proe. 
40.5 0 

4'57 Proe. 

6 
58 

Margarin. . . . . . 35 30'5 36 

Das Verfahren zurPriifung der Butter von MORTON LIEBSCHUTZ (Arner. 
Chem. Soc. 7, 134) griindet sich auf die von DAVID (Ber. Chern. Ges. 17, 
1592) angegebene Bestimmung des Glyeeringehaltes der Butter. Statt die 
Quantitat des Glyce!'ins aus dem spec. Gew. zu berechnen, wird eine ge
wichtsanalytische Bestimmung empfohlen. Reine Butter ergiebt 3'75 Proe., 
Kunstbutter 7 Proe. Glycerin. 

A. MAYER (Milchztg.14, 129) benutzt die Eigensehaft der Butter, viel 
leiehter Emulsionen zu bilden als andere geschmolzen gewesene Fette, zur 
Erkennung ihrer Verfalsehung mit fremden Fetten, deren Struetur und Emul
sionsvermiigen durch das Schmelz en geandert ward. Dieses Verfahren ist 
jedoch nicht fiir aIle Buttersorten brauchbar. ~ Fremde Farbstoffe sollen 
durch Aufkochen von -2 g Butter mit einem gleiehen Volumen Alkohol 
extrahirt werden. - EMMERICH U. SENDTNER (III. u. IV. Jahresb. d. Unter
sueh.-Stat. d. hygien. lnst. Miinchen; Chern. C.-BI. 16, 444) fanden fiir ein 
Butteriil naeh der Methode MEISSL 3'3 cbcm 1/10 N. Natronlauge zur Neutra
lisation der fliichtigen Fettsiiuren in 110 cbem Dest.ilIat von 5 g Butter nach 
Verseifung derselben und Zerset.zung der Seife. Dieselben geben eine Modi
fication des MEISsL'schen Verfahrens an, welehe in der Anwendung bestimrnter 
M.engen einer alkoholisehen Kalilauge besteht. Letzt.ere entt.aIt 20 g reinsten 
Alkalis in 100 cbem Alkohol von 70 0 'fl'. - Nach den Erfahrungen der Ver
fasser ist bei iiberhitztem Butterschmalze die Frage, ob eine Vermischung 
mit fremden Fetten stattgefunden habe, unter Umstanden nicht entsehieden 
zu beantworten, wenn sich namlich die zur Neutralisation des Destillates 
naeh MEISSL erforderliehe Alkalimenge wenig unter 26 cbern (bis 24 cbem) 
bewegt. - Vier Proben einer Miinehener Kunstbutter ergaben folgendc Zahlen: 
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Wasser ... 
Eiweiss ... 
Milchzucker 

I. 
11'26 Proc. 
0'95 
0'72 

Neuchatel . . . 
Brie ..... 
Hohenburger Rahml(ase . 

II. 
10'94 Proc. 

0-73 

Romadour . . . . .. 43'21 
Rottenbucher Klosterkase 45'92 
Bobinger Schlosskiise . 48'34 
Gorgonzola _ . . . 26'81 
Roquefort . . . . . 38'V4 
Emmenthaler, echt 35'18 
Allgauer Emmenthaler 37'46 
Magerer Schweizerldise, alterer 50-41 
Chedder . . . . 35-22 
Edamer . . . . . . . . . 41'88 
Mainzer Handkase . . . . . 53-74 
Vorarlberger Sauerkiise, aussen 56'61 

III. 
10-18 Proc. 

0'59 
0'14 

23'99 Proc. 3-56 Proc. 
21'42 5-60 
29'13 5'30 
10'56 6-10 
27'l7 4'90 
16-97 5'10 
35'29 4"10 
34"14 5-00 
27'99 4'60 
25'41 4-89 

3'99 3'70 
2791 3'40 
24'05 4'60 

5'55 3'38 
4'48 2-49 

355 

IV. 
13'58 Proc. 
0'97 
0'26 

40'13 
2201 
29-59 
33'80 
21'92 
32-23 
32'33 
41'90 
33'47 
29'47 
37'33 
36'42 

innen 50'58 4'56 2'49 42'37 
Schabziger . . . . . . . . 38'17 12'27 3-83 41;73 
Ziger . . . . . . . . . . 31'00 3'48 O-gO 6462 

Die V ollstiindigkeit der Verdauung der Kiise hiingt in erster Linie von 
dem Reifezustande ab; die Qualitiit hat gleichfalls einigen entsprechenden 
Einfluss. 

Der Krutt, ein von den Kirgisen bereiteter Kiise, besteht nach W.LEuTNER 
(Pharm. Ztschr. f. RussI. 24, 8) aus 8-10 Proc. Wasser, \'3-1'4 Proc. 

23* 
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Fett, 78'68-69'74 Proc. Casein, 1'9-0'82 Proc. ~IiIchzucker und 9'46 his 
17'84 Proc. Asche, darunter 8-13 Proc. Kochsalz. 

Die blaue Farbung des aus Centrifugalmilch bereiteten Backsteinkases 
soll nach lIi. SCHMOEGER (Ztschr. f. analyt. Chem. 24, 140) davon herruhren, 
dass unter Umstanden aus der Centrifugaltrommel Eisen in die Milch,gelal1gt. 

III. Fleischwaaren. 

Fur das Grossherzogtum Hessen ist unterm 20. ~Iarz 1885 eine Ver
ordnung betreffend die Fleischbeschau und die Verwendung des Fleisches 
kranker Tiere zum menschlichen Genusse veriiffentlicht worden (vgl. auoh D. 
Viertelj.-Schr. f. <iff. Gesundheitspfl. 17, 615). 

Del' Nahrungswert des gekochten Fleisches, Abhandlung von 
AUGUST VOGEL (Chem. Cel1tralbl. 15, 639). 

Die HEpp'sche Fleischgallerte (Ph arm. Centralh. 26, il83) wird 
durch 16stundiges Kochen guten, fett- und knochenfreien Ochsenfleisches 
hergestellt. Die Untersl1chung hat ergebel1, dass dieses Praparat das Eiweiss 
so gut wie ganz als Pep ton enthalt, wahrend die Zersetzungsproducte, \Vie 
Leucin und Tyrosin, fehlen. 

Ueber die Wirkul1g des LIEBIG'schen .F I ei s c hex t ra c t e:; mit beson
derer Beriicksichtigung seiner sogenannten Giftigkeit hat C. B. LEfBfANN 
(An·.h. Hyg. 3, 249) eine Reihe von Venmchen angestellt. -

Das unter dem Namen KEMMERICH'S FIe i s c h pep ton in den Hamiel 
gebrachte Praparat enthalt nach FRESENIUS 34'17 Proe. 'Vasser, 7'75 Proc. 
Eiweiss and 35'03 Proc. Peptone, oder auf Trockensubstanz von 65'83 Proc. 
berechnet: 11'77 Proc. Eiweiss und 53'21 Proc. Peptone. KOENIG fand in 
del' Trockel1substanz 19'24 Proc. Eiweiss und 39'16 Proc. Peptone. Die 
von W. KOCHS (Ph arm. Ztg. 30, 34) behufs Ermittelung des Peptongehaltes 
ausgefuhrten Schwefelbestimmungen ergaben im Fleischpepton von KEMMERICII 
0'2259 Proc., woraus Verf. schliesst, dass die Peptone darin hauptsachlich 
<lUS Leimpeptonen bestehen. Das yom Yerf. hergestellte Fleischpepton 
(KOCHs'sche Fleischpepton) enthalt im Mittel 0'3853 Proe. S, woraus sich 
fur die Peptone berechnen: 65'29 Proe. Eiweisspeptone und 34"71 Proc. 
Leimpeptone (Chem. Centralbl. 16, 145). - Nach Untersuchungen von BOD
LAENDER (Arch. Pharm. (3) 23, 400) enthalt die Trockensubstanz des KOCHS'
schen Fleischpeptons 48'06 Proc. Eiweisskiirper. - STu'rzER (Rep. anal. Ch. 
5, 121) fand, dass das Praparat VOIl KEMMERICH eine etwas griissere Menge 
leich t verdaulicher stickstoffhaltiger Nahrstoffe und eine geringere Menge 
Wasser enthalt als das KOCHs'sche Pepton. Fur die Annahme KOCHS', da,;s 
in KEMME RICH'S Pep ton eine wesentlich griissere Menge Leim als in seinem 
Praparat vorhanden sei, liegen keine Beweisgrunde vor, und beruht diese 
Annahme auf einer irrtumlichen Voraussetzung. Die Analyse fuhrte ~u 

folgenden Resultat.en: 
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KEMMERlCH'S 

Pepton 
KOCHI; 

Pepton 
50'55 Proc. 
43'24 

1m vollig trockenen Zustande 
KEMMERICu'sPept. KOCH"Pept. 

Organische Stoffe 
Wasser 
Salze . . . . . 

· :i4'5 Proc. 
· 35!l 

• 9"6 
Die organischen Stoffe enthalten: 
Stickstoff in Form nnliislicher 

Eiweissflocken 0'228 
Stickstoff in Form von liislichem 

Eiweiss nnd Hemialbumin 
(Propepton) . . . . . . 0'983 

Stickstoff in Form von Pepton g'607 
" Fleisch-

basen . . . . . . . . . 4'338 

Stickstoff· Gesamtmenge . . . 9'156 Proc. 
Eiweiss in unloslichen Flocken 1'42 

Hislich U. Hemialbumin 6'14 
Pepton ... . . . . . . 22-54 

6'21 

0'351 

0'565 
2-480 

4-541 

7·937Proc. 
2-19 
3'53 

15'50 

85'02 Proc. 89'06 Proc. 

14'08 

0355 

1'534 
5'627 

6'767 

14'283 Proc. 
2'21 
9'57 

35'16 

10'94 

0'618 " 

0'995 
4'369 " 

8-000 " 

13'982 Proe. 
385 
6'21 

27'31 
------------------------------------

30'10 Proc. 21'22 Proc. 46'94 Proc. 37'37 Proe. 

A. S'fU'fZER (Ber!. Klin. W ochenschr. 22, 235) hat eine Anzahl eng
lisch - amerikanischer Fleischpra,parate anaJysirt und foJgende Ergebnisse 
erhalten: 

! t~~r~tls~he STt1a;z, .~~;~~ _ ~~:b:l~~lle __ 
,0 0~"1 .. 0 0,.,"000 I' 
::l ~~~ .~ ~J:I ~ ~~~~ee~ Q,) I 

~ .S~~I ~ 'I'·si rg l.si~I.S:5·~ ~ :~ II I 
'£ ~'Z~I Jl ~P-; Jl I~.~~~.~~ w ~ '::l I ;:; ,...; B-.Q 0 ..8 ~ 0 I.e P...cl 2- a .t:l = :a 
." '" '" " 00 0 "I'" '" ",~.~ ""' I ~ I 0 ~ -a§:=: ~ I~> ~ ~§~~:::I~ ~ 
0..... ~ > ~ ..r2 :0 I ~ :0 >- ~ l:+j 0 ~ ~ I '1 

rfJ "'C :::: rn ::: r:JJ "'t:3 (/) >~ 0... I 
I" I " I ~ i Proc. Proc. Proc.IProc. Proc. Proc. Proc. I Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. 

KEMMERICH'S I I I I I! i -r-
Fleischextract.. 20'95 60'81 1'2581 7'86,2'308,14"42, - I 6'167 18'24 6'56 i 8'30: 0'85 

LIEBIG'S Fleisch- I I i I I 'I 
extract. . . . .. 1933 57'52 0'848 I 5'30 0'284' 1'77 - 7-782 23'25 7'831' 10'18'1' 0'84 

MURDOCK'S liquid I I I I 
food. . . . . . .. 83'61 15'83 2'066112'91 0'037, 0'23' - 0'187 0'56 0'10 I 0'17! 0'05 

V ALBNTINE'S meat : I I I 

juice ....... 59'07 29'41 0'292! 1-820'760 4'75 - I 1'448 11'.52 3'76: 5'11 0'05 
JOHNSTONE'S fluid ' i : I! I' 

beef ........ 49'49 45'32 2'824 i 17-652'837' 17'73' 0'148 i 1'394 5'19 1'91 1'72
1
' 0'84 

BENGER'S peptoni- 'I i , 
sed beef jelly.. 89-68 9'43 0'386 i 2"41

I
O'741,!, 4'63 - 'I: 0'442 0'89 0'30 i, 0'53: 0'16 

SAVORY & MOORE'S i 
fluid beef 27'01 60'89 0'869 i 5'43' 0'43 : 2'66 -- '7-472 12'10 1-49 i 4'20' 2'67 

BRAND & CO. es- ' , , I' 

sence of beef " 89'19 9'50 0'360 2'25:,., 0'967 1

1

, 6'05 - I 0'154 1'31 0'19 ',I 0'20 0'06 
CARNICK'S beef pep- , ' I 

tonoids . . . . .. 6'75 87'57 9'060 i 56'62, 1-108 6'93: 0'2201 0'100 5'50 1'27 i 1'3311"41 

Das fluid meat von SAVORY & J\fOORES ist vermuthJich mit ChJorwasser
sfofl'siiure hergestellt, urn das Fleisch zu peptonisiren, und nachher mit Natrium
carbonat neutralisirt. Bei dieser Peptonisirung scheint durch eine weiter
gehende Einwirkung das Pepton in Substanzen zerlegt worden zu sein, welche 
nicht den vollig gleichen Niihrwert wie Pep ton besitzen. CARNICK'S beef 
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peptonoids ~tellt ein troekne~ Pulver VOl', gewonnell au~ RindfleilSeh, Weizell
kleber und eingedunsteter }lilch; die ~Ienge de, Stiirkemehls tlarill betriigt 
2'25 Proe. und die der Cellulose 0'25 P]'oe. Das nahrhafteste Untersuchungs
object ist dieses beef peptonoids; es sind in 100 Gew.-Tln. desselbell eben-
tioviel Eiweiss und Pepton vo]'handcn, 
178 TIn. JOHNSTONE'S fluid beef, 
285 

" 

" 

KEMMERICH'S Fleisch
extract, 

:JIURDOCK'S liquid food, 

wie in: 
764 TIn. SAVORY &;J!IOORE'~ fluid meat, 
898 ., LIEBIG'S }1'leischextract, 
902 " BENGER'S peptonised beef 

jelly, 483 
765 " BRAND &; CO. essence etc., 966" VALENTINE'S meat juice. 

Die Conservi]'ung des Fleisches durch Aussetzen eine]' Atmo
sphare von schwefliger Siiure empfiehlt J\'lAc DOUGALL (Engl. P. 8830). 

PALMER in Oakland, Califol'llien (D. P. 29706) hat ein Verfahren und 
einen Apparat zum Abkiihlen del' Luft in Fleischtransportwagen auf Ei.'ien
uahnen angegeben. Die Luft wird mittelst eines Windrades aus dem Innern 
des Wag ens herausgesaugt und urn Rohre eines Refrigerators herumgefiihrt, 
urn dann gekiihlt wieder in den Transportraum einzutreten. Der Refrigerator 
wird dureh verdunstenden Aether gekiihlt, welcher mit Hilfe einer Com
pressionspumpe, die durch expandirte Luft gekiihlt wird und mittelst eines 
Condensators wieder v.erdichtet wird. Der Antrieb der Luft-Expansions- nnd 
Aether-Compressionspumpe erfolgt von einer Achse des Wagens aus. 

F. ROBERT (Chern. Centralbl. 16, 255) empfiehlt zur Conservirung rohen 
Fleisches das Vel'fahren von CLOSSET.*) - L. BECKER (!filitiirarztl. Ztschr. 
14" 53) bespricht die Conservirung der Fleischspeisen und Gemiise in sani
tiitspolizeilicher Bcziehung. - P. G. DANNECY (Rep. Pharm. 13, 52; Arch. 
Pharm. (3) 23, 509) stellt ein Fleischpulver her, indem er das Fleisch mit 
del' zehnfachen !Ienge 1 proc. Chlornatriumliisung kochi, danl! in dieke Stiicke 
schneidet, diese trocknet, pulvert und sieb(. 

I V. Fette und Oele fiir Speisezwecke. 
RUSSEL w. !IOORE (Amer. Chern. 6, 416) hat das HUBL'sche Ver

fahren (s. S. 308) gepriift und die Angaben HUBL'S bestiitigt gefunden. Die 
Methode ist zur Priifung der Butter auf fremde Fette nicht anwendbar. 
-' CH. DUBOIS und L. PADE (Bull. Par. 43, 207) haben den Schmelzpunkt 
und Erstarrungspunkt ver~chiedener Fette bestimmt. und die Fettsiiuren 
mikroskopisch gepriift. Die untersuchten .Fette sind Schweineschmalz, 
Rinds- und Hammeltalg, Butter und Marg·arin. - ARCBBUTT (Analyst 9, 
170) wendet zur Bestimmung von freien Fettsiiuren in Oelen statt des ge
wuhnlichen Alkohols und Aethers behufs Aufliisung des Fettes den doppeJt 
destillirten l'!Iethylalkohol an, welcher mit Natronlauge vorher neutralisirt 
wird, bis einige Tropfcn Phenolphtalein demselben eine schwache rosa Farbe 
-erteilen. Die L6sung wird mit Normalnatron titrit, wobei 1 cbem entsprieht 

*) Techn.-chern. J ahl'b. 0, S. 421. 
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0'040 g 803, 0'281 g Oelsaure, 0'83 g 8tearinsaure, 0'255 g Palmitin
saure. - Freie Mineralsauren in Oelen kann man durch Ausschutteln der 
letzteren mit Wasser und Methylorange erkennen; bekanntlich wird dieser 
Indicator dureh fette 8auren nicht angegriffen. Verf. hat nach dieser 
Methode Oliveniile, Rubiile und Palmiile analysirt. 

Die in verschiedenen Orten an der Riviera und -;l;Iarseille erprobtell 
}Iethoden zur Erkennung der Verfalschullgen des Olivelliils (mit LeinoL 
Baumwollsameniil, 8esamiil, Colzaiil) werden von der Chern. Ztg. 9, 123, 
zusammengestellt. - Ein Verfahren zur Wertbestimmung fetter Oele grundet 
L. LEGLER (12. u. 13. Jahresb. d. Centralst. f. iiff. Gesundh.-Pii. in Dresden, 75) 
auf die Festigkeit der Elaidinmasse von rein em Oliveniil. 

Urn -;l;Iargarin oder 8chweinefett dauernd mit Wasser zu emulgiren, 
werden (liese 8toffe nach HEISSBAUER in Piibelwitz bei Breslau (D. P. 30442) 
in geschmolzencm Zustande unter Zusatz von feinem 8peiseiil mit einer 
Jl:isehung' von warm em Wasser mit Eigelb bei einer Temperatur von 55° C· 
in einem mit Riihrwerk versehenen Apparat innig vermischt. 

v. Starkehaltige Nahrungsmittel. 
Getreide und Mehle. AIME GIRARD (C. r. 99, 16,380) hat uber die 

chemische Zusammensetzung und den Nahrungswert verschiedener Teile de~ 
Getreidekornes eingehende Untersuchungen angestellt. Derselbe berichtot 
ferner uber die Qualitat verschiedener Mehlsorten und stellt auf Grund 
seiner Untersuchungen die Gesichtspunkte zusammen, welche bei einer 
rationellen Mehlbereitung maassgebend sein mussen. (Ann. Chim. Phys. (6), 
3, 289.) 

Ueber die phy"ikalische und chemische Analyse des 11lehle8 schreibt 
A. R. LEEDS (Ch. N. <1:9, 269). - H. WEIGMANN (D. Wochenbl. f. Gesundh.
Piiege u. Rettungswes. 1, 204) halt das an UHLHORN patentirte l\fahlver
fahren fur ein sehr gutes. Es gelingt dadurch die 8ehale des Roggens so 
abzutrennen, dass nicht wie bisher, durch l\Iitabtrennung der Klebersehieht 
ein Verlust an Nahrstoffen entsteht, sondern dass nur der aussere Teil def 
Sehalen, die oberen ~Iembranen, abgetrellnt werden und die Klebersehieht 
zum grossten Teile dem Kerne und del' ~Iitverwendung zum Brodbacken 
erhalten bleibt. Die Veranderullgen, welehe dureh (lieses ~Iahlverfahl'en in 
der Zusammensetzung des Kornes hervorgerufen werden, und den Unter
sehied in der Zusammensetzung des au~ ausgesehaltem und unausgesehaltem 
Roggen gebaekenen Brodes zeigt folgencle Analysentabelle, auf naturliehe 
Substanz bereehnet: 

.Fett. N-freie 
,Vasser. Protein- Aether- Extractiv-

stoffe. extract. stoffe. 
Rohfaser. Reinasche. 

Roggen, llllgeschalt . .. 13'37 Proc. 12'31 Proc. 1"85 Proc. 68'51 Proc. 2'31 Proc. 1'64 Proc. 
do. geschiilt.... 13'24 12'37 1'79 69'12 1'95 1'53 
do. Samenschal. (Abf.) 11'12 8'94 2'19 59.39 13'95 4"41 

Brod a. ungesch. Hoggen 40'55 , 7'54 "0'89 47'84 1'90 1'28 
do. geschiiltem do. 39'40 8'56" 0'76 48'37 1-61 1'30 
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BALLAND (c. r. 99, 71: J. Pharm. Chim. (3), 10, 266 u. 342, 11,74,218) 
hat ~eine Untersuchungen iiber Mehl fOl'tgesetzt.*) In den neuen Abhand
lungen wurde die ZusaJIlmensetzung del' Asehen versehiedener J\ifahlproduete 
und deren Wassergehalt ermittelt. Der 8auregehalt des normal en Mehle~ 
scheint zwischen 0'015 u. O·O~ Proc. (auf 803 umgereclmet) zu schwanken. 
Zucker findet sich in griisserem Verhaltnisse in der Kleie, wie im ~fehle. 
1m frisehgemahlenem ~Iehle erreicht er je nach dem Grade des Beutelns 
0'S-2'2 Proc. Zum Schluss geht Verf. auf den Gehalt vel'schiedener Mehl
sorten an Holzfaser, fetter .llIaterie und Leimsnbstauz naher ein. In den 
erst en Mehlsorten des Handels fanden sich 0'11-0'35 Proe. Holzfaser, 
0'75-1'!O Proc. Fettstoffe und 22-25 Proc. Leimsubstanz. Die Mehl
sorten del' franzi!sischen MiliHil'verwaltung enthalten 0'5-0'9 Proe. Holzfaser, 
1--1'4 Proc. fette Materie und 30-42 Proc. Leimsubstanzen. 

Eine ausfiihrlicho Zusammenstellung der wiehtigsten und auif!llligsten 
mikroskopi~chen I{enuzeichen del' Mahlproducte hat J. ~IoELLER (Pharm. 
Centralh. 26, No. 44-48) veriiffentlicht. Beriicksichtigt sind: Weizen, 
Roggen, Gerste, Hafer, Reis, Mais, Buchweizen. - Tn ahnlieher Weise be
schreibt A. TSCHIRSCH (Arch. Pharm. (3) 22, 921, (3) 23. 521) die mikro
skopische Starkemehlanalyse. -- Apparate fiir Stiirkemehlbestimmungen, wie 
Druckflaschen, Luftbader zum Erhitzen (lerselben hat R. REMPEL (Ber.IS, 621) 
angegeben. -

Ueber ~Iehlpriifungen in Bez. auf Eaekfiihigkeit ~. Landw.VerH.-St.31, 184. 
- Naeh HALENKE U. MiisLINGER (Ohern. Oentralbl. 15, 905) veranlasst nicht 
da,; Verhalten des KIebel's, sondern del' iibrigen Componenten des Mehles, 
speciell der Starke, wah rend des Backproce""es die abnormen Erscheinungen 
beim Backen une! die Unbl'auehbal'keit so vieleI' ~f ehlsorten zum Backen. 
Schlecht backende 'Yeizenmehle z. B. zeigen vollkommen normale Besehaffen
heit des KIebel's in Qualitat und Quantitat. Am sichel'sten erkennt man 
die Backfiihigkeit an der Beschaffenheit des llach bestimmten Verhiilt
nissen hergestellten '{'eiges, mituntel' auch an del' Art und 'Yeise del' 
Kleisterbildung. - Zieht man Mehl mit Wasser bei 60 bis 70 0 aus, so 
liefert normales Mehl triibe Fliissigkeiten, schlechtbackendes klare Fliissig
keiten. In den Filtraten fanden sich bei gutem Roggenmehl 10-20 Proc., 
gutem WeizenmehI10-15Proc., bei schlechtem Roggenmehl 40-50 Proc., 
schleehtem Weizenmehl 30-50 Proc. Zucker auf ~Ialtose berechnet vor. 
- Nach R. KAYSER (Ohern. Oentralbl. 16, 152) scheint es, als ob die 
Backfahigkeit des Mehles noch von andel'en Factoren, als den von 
HALENKE ll. MiisLINGER angefiihrten abhiinge. Zwei Proben Roggenmehl, 
welche sich als gut backfiihig erwiesen, ergabell in den wiissrigen Ausziigen 
~l7'S und 37'9 g Maltose fiir 100 g ~fehl, wahrend einige ZUl' Untersuchung 
clem Verf. eingereichte Proben 29'S-41'3 g Maltose lieferten. 

WITTMACK (Arch. Pharm. (3) 22, 742) beschreibt ein Verfahren WI' 

*) 'l'echn.-chem. Jahl'b. 6, S. 381. 
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Erkennung von Weizenmehl im Roggenillehl; KJARSKU (Ztschr. anal. Ohem. 
23, 564) giebt Unterscheidungsmerkmale von Weizen- und Roggenmehl an. 

B. v. TORMAY (Arch. f. Hyg. 2, 378) erkHirt sich fur das Verbot, den 
Ausreuter in Miihlen zu vermahlen . 

• J. UFFELMANN (Arch. f. Hyg. 2, 196) beschreibt die spektroskopische Unter
Hllchung von Getreidemehl und Brot auf Mutterkorn, Kornrade und Alaun. 
- WLADIMIR TICHOMIROW (Pharm. Ztschr. f. RussI. 24:, 241) behandelt die 
Frage uber die spectroskopischen Eigenschaften des Mutterkorns. - F. BENEKE 
(Landw. Vers.-Stat. 31, 407) halt das Oharakteristische der Starkekorper der 
Kornradesamen nicht fur ausreichend, um darauf den Nachweis der letzteren 
im Mehle zu basiren. Die Samen von Spergula arvensis L., welche ebenso 
leicht wie Agrostemma Githctgo in rlas Getreide gelangen kiinnen, besitzen 
ganz ahnliche Starkekiirper. Es giebt ausserdem noch eine ganze Anzahl 
von Planzensamen, welehe mit dem II:Iehl del' Kornrade in del' Form der 
Starkekiirper verwechselt werden kiinnen. Ein besseres Kennzeichen bietet 
fiir die Samen der Kornrade .i edenfalls die eigentiimliche Form der Samenhaut. 

S. H. SCHUSCIINY (Arch. f. Hyg. 3, 364) berichtct liber seine Untersuchung 
der Budapester }IIehle. 

Brod. Ueller die Untersuchung des Brodes auf seinen Wassergehalt 
s. Wiirttemb. Gewerbebl., Bowie Phal"m. HandelsbI. 1885, No.3. 

S. STEINER (Arch. Hyg. 3, 432) fand im Brode des Kleinhandels 
(Budapest) im Mittel 42 Proc. Feuchtigkeit uild in 14 von 33 Proben einen 
starken Alaunzusatz, welcher nach DUPRE bestimmt wurde. Die Menge Alaun 
erreichte im lVIaximum 4'9 g pro kg Brod, 

Kartoffel. Die gedampften Kartoffeln sind nahrhafter als die in Wasser 
gekochten, diL beim Kochen die Kartoffeln nicht nul' Wasser aufnehmen, 
sondern auch einen betrachtlichen Verlust an Nahrsalzen erleiden. WAGNER'S 
UnteiSuchungell (Sachs, Landw. Ztsehr. 23, 369; Oh. Ztg. 9, 1072) ergaben 
fUr ungeschiilte Kartoffeln folgendo Verluste: 
Rohasche. " 1'17 Proc. (beim Dii.mpfen) 
Kali. . , . . . . 0'69 
Phosphorsaure, . , 0'03 

Die gesehalten Kartoffeln vorloren: 
Rohasche. .. 7'28 Proc. (beim Dampfen) 
Kali. . . . , , , 6'93 
Phosphorsanre , . 4'57 

3'64 Proc, (beim Kochen in Wasser) 
3'32 
1"12 

28'86 Proc. (beim Kochen ill Wasser) 
38'33 
22'87 

Reis. Ueber eine Art Reisstarke, welehe in ihrem Vcrhalten gegen 
Joel eine kiinstlich zunachst nieht hervorzubringellde Abweichnllg von der 
gewiihnlichen zeigt, berkhten U. KREUSLER und :1<'. OW. DAFERT (Landw. Jahrb.; 
Ztsebr. anal. Oh, 24, 141). Die Starkekiirnehen des sogenanntcn Klebreis 
(Oryza glutinosa Loureiro) zeigen namlich, unch wenn sie direct del' Rispe 
entnommen sind, nach KiiRNICKE statt der gewiihnlichen Blau- oder Violett
rarbung intensive Rotfarbung. KREUSLER und DAFERT haben dieses Ver
halten untersucht und kommt dasselhe naeh ihnen in der That den Starke-
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kiirnchen selbst zu. Der Klebter de,rselben farbt sich mit wenig Jod violet
blaH, mit mehr braunviolet und mit noeh mehr braunrot. 

Priiparirte Mehle. Diejenigen SOI·ten des Leguminosenmehles 
~f aggi, welche hauptsiiehlich al~ Suppenmehl empfohlen werden, haben fol
gcwle Zusammensetzung: 

Eiweiss- Kohle-
stoffe hydrate Fett Salze P'O" Wasser 

Magerleguminosl' A. 23·21Pl'oc. 59·27Proc. 1·70Proc. 12·87Proc. 2·89Proc. 1·40Pl'oc. 
B. 20'20 66'20 1'88 11'06 2'54 1'39 
C. 19'42 G3'69 1'51 12'76 2'60 1'32 

Fettlegurninose AA. 30'50 49'50" 6'44 19'87 3'80 
" 

1'40 
BB. 27'19 50'92 6'20 12'24 3'45 1'45 
ce. 19'25 63'17 4'21 10'92 2'92 1'39 

Extrafettleguminose AAA. 25'90 46'70 13'00 2'97" 1'47 11-50 
BBB. 27'41 43'85 14'23 3'41 1'55 11'10 
cee. 20'21 53'33 12'63 2'43 1'42, 11'40 

(Hl. f. Gesundh.-l'fl.13, 169; Ch. Centralbl.15, 908). - Das Leguminosen
M a I z me h I Yon C. GEBHARD in ~Ieissen enthalt nach E. GEISSLER (Pharm. 
Centralh. 26, 393) 19'32 Pror. Proteinsubstanzen, 31'60 Proc. Kohlehydrate, 
31'76 Proc. unliisliche Kohlehydrate, 1'80 Proc. Cellulose, 1'50 Proc. Fett, 
12'00 Proc. Feuchtigkeit,' 2'0~ Proc. ~Iineralbestandteile, darunter 0'76 Proc. 
Phosphorsaure. Das Verhaltnis der stickstoffhaltigen zu den stickstofffreien 
Stoffen ist hiernach 1: 3'4. In Jem Mehle ist durch den ~Ialzprocess die 
mUfte der Kohlehydrate in die liisliche Form iibergefiihrt. Durch das Malzen 
versehwindet auch rIel' eigentiimlich rohe Geschmack der Hiilsenfruchtmehle 
und es tritt (Ier angenehme Geschmack des ~lalzes auf. 

VI. Malzextract. 
Ueber die Analyse von ~Ialzextracterr hat C. J UNGK*) neue Angaben veriiffent

licht. Dieselben beziehen sich auf die Priifung des MaIzes, Bestimmung der 
Diastase im ~Ialzextract, Priifung mit Jod, die Aschenbestimmung, B~stim

mung der festen Bestandteile und des Wassers, der stickstoffhaltigen Sub
stanzen, des Gummis nnd del' Maltose. (D. Amer. Apoth. Ztg. 5, 685; Amer. 
J OUIll. of Pharm. 15, 13.) Extracte von verschiedener diastatischer Wirkung, 
welche zur Verznckerung des gleichen Gewichtes Starke bei 36'6 0 C. 2 Mi
nnten brauchen, verzuekern nach dem Verf. 5 TIe. Starke bei 65'5 0 C. in 
7 Jlinuten. Es ist hervorzuheb~l, dass ein an Diastase reiches ~Ialzextract 

niemals eine Spur von Dextrin enthielt, dagegen einen Kiirper, welchen 
Verf. mit Gummi bezeichnet. Derselbe ist linksdrehend, wird durch Salz
siiure oder Schwefelsaure in rechtsdrehenden Zucker iibergefiihrt und ein 
'rei! wird in verdiinnter Liisung durch Diastase in Dextro-Zucker verwandelt, 
was auf die Gegenwart von zwei Gummiarten schliessen las st. Das Durch
schnittsresultat von 248 Analysen, berechnet auf 100 Tie. trocknen Extractes, 
ergab: Maltose 69'27, Gummi 23'80, liisliche Eiweisskiirper 3'83, unliisliche 
Eiweisskiirper 1'41, ~Iilchsaure 0'085, Asche 0'614 Proc. 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 383. 
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ALBERT PRESCOT (Amer. Journ. of Pharm. 15, 3) hat die Einwirkung 
verschiedener IIJalzextracte auf Starke bestimmt und gefunden, dass TROM~IER
sches ,Extract etwa 16-17 TIe., ein amerikanisches Extract ,,~Ialtine" etwa 
10-11 TIe. Starke in ~Ialtose iiberftihrt. Die Zeit der Digestion betrug 
20 ~Iinuten bei 60-64 0 C. - Die von DUMONT (Pharm~ Centralh, 25, 903) 
angegebene Bestimmungsmethode von Diastase im ~Ialzextract ist eine Modi
fication der von DUNSTAN und DUMocK veriiffentlichten und beruht, wie 
aIle iibrigen Verfahren, auf dem Princip der Umwandlung der Starke in 
Zucker, wozu die diastasereicheren Extracte weniger Zeit gebrauchen als die 
diastasearmeren. 

VH. Honig. 
H. HAGER (Pharm. Centralh. 26, 303) macht darauf aufmerksam, class 

in Nordamerika ein Syrup aus Maislllehl fabricirt wenle, welchen man an 
Stelle des Honigs viel gebrauche. W. BISHOP (J, Pharm. Cheill. I), 459; 
Chem. Ztg. 9, 105) behandelt in einem Artikel die Honiganalysen. - Nach 
}L BAR'rH (Pharm Centralh. 26, 87) kommen ill jedem echten Honig kleine 
~Iengen Rohrzucker vor, ferner enthalt jeder Honig, auch solcher mit urspriing
Hch starker Linksdrehung, geringe Quantitaten dextrinartiger Karper. Bei der 
Analyse notorisch eehter Honigproben (1-7) wurden folgende Zahlen erhaltell: 

,. 

Aeusseres: 

1. DunkelweingeIb, ohne 

2 

3 

4 

Krystalle; kIar . 
· Hellgelb, ohne Krystalle; 

klar . 
Kry: · Blassgelblieh ohne 

stalle; klar . 
· Dnnkelweingelb komige 

Krystalle .bsetzend 
J. Fast weiss, ohne Krystaile; 

6 
7 

8 

klar . 
· Dnnkelbraun, trub 
· Dunkelbrann, trub, 

stalle absetzend . 
· Hell weingelb; klar 

Kry-

~N 

~ 
., 

t1~ ",1;; .g 
" o..c .< ::: .. " 8", 

13'60 86'4 0'28 

16'53 83'47 -

22'54 77-46 -

15'6 84'4 0'24 

12'5 87'5 0'16 
12'8 87'2 0'76 

11'06 88'94 0'9 
13'2 86'8 0'24 

Polarisation .... 
10 proe. Losnng Zucker ,.,., 

,.cO'" 
(200 mm) "'''' '~L~ 

ur· : naeh ur· \ naeh 
"',.cO 

""'" sprung- Inver- sprung-I Inver- ....... 
lieh sion lieh sion OZ 

_4'60yl - 69'16 1 
69'5 16'52 

+ 1'5° _4'40 60 75 -

- 2'8°1 - 59 - -

- 5° ! -7'5° 72 77 7'16 

_ 8° - 65 71'4 15'94 
+ 2'5° - 70 - -

+11° + 4° 60 74'6 13'44 
+45° +30° 35 61 22'56 

Nr. 6 unll 7 kiinnen als Typen solchen Honigs betrachtet werden, del' 
zum grossen Teil aus eingetragenem, sog. Honigthau besteht, ~r. 8 ist ein 
sog. Schweizerhonig mit viel Starkesyrup. - Die Vergarungsproducte 20proc. 
Honigliisungen waren folgellde: ' 

I AlkOh;l-1 Trocken-j I Freie I Fliiehtigel Fixe 
N r. Gewicht snbstanz Asche Saure Saure Saure 

Proe. Proc Proe Proc Proc Proc 

4. 5'6 
I 

2'340 

I 
0'034 

I 
0'20 - -

5. 7'33 2'184 - 0'31 - -
6. 6'7 

I 
3'764 0'176 

I 
0'62 0'25 0'31 

7. 4'S 8'744 
I 

0'148 0'36 0'10 0'23 
8. 4'0 8'088 0'068 I 0'34 0'10 0'21 

I Polari· I Zncker 
sation I 

Proc 

I 
+ 8°Y. 0-60 
+ 3'2° 0.70 

I 
+ 8° 0'81 
+ 3'5° 5'56 
+63 ° 2'10 
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Die Dextrine der normal en Honige unterscheiden sieh von denen del' 
meisten Starkesyrupe dadurch, dass die Vergiirungsproducte der ersteren mit 
Alkohol keine odeI'. nul' geringe lockere und flockige Fallungen geben, 
w&hrend die Alkoholfallungen der letzteren stark, amorph und klebrig sind 
und sich schwer absetzen. Die Intensit&t der Rechtsdrehung des Vergarungs
productes Hisst nUl' da einen Anhalt zu, wo es sich um grosse IIlengen 
Starkesyrup handelt. IIran kann einen Honig erst dann als mit Stli.rkesyrup 
versetzt bezeichnen, wenn nach der Verg&rung einer 20 proc. I,ijsung in 
200 mm Rohre eine Rechtsdrehung .liber 12 0 (VENTZKE) beobachtet wird. 

W. LENZ (Rep. analyt. Ch. 4:, 369) macht VorschHige betrelfend Con
ventionalmethoden zur Untersuchung des Honigs. - G. AMTHOR (Rep. analyt. 
Ch. 4:, 361) ulltersuchte eine Anzahl echter Waldhollige, welche eine Rechts
drehung (von + 1'054' bis + 0'042') zeigtell. Jliit StaTkesyrup versetzte 
Honige werden eine starkere Chlor- ulld Schwefelsllurereaction, als unversetzte 
zeigen. Derselbe Verf. (ebenda 5, 163) bespricht die rechtsdrehellden dextrin
haltigen Tannenhonige .. Die Ermittelungen der Zusammensetzung des Honig
taues von Tannen und anderen Coniferen sind wlinschenswert, ebenso dariiber, 
ob die Bienen auch in Jal1l'en, wo wenig IIonigtau auftritt, dextrin- oder gummi
haltige Stolfe eintragen, abel' dann das Gummi oder Dextrin, da es in 
geringerer IIIenge vorhanden ist, auf irgend eine \Veise in Zucker umzu
wandeln vermiigen. - Nach KLINGER (ebenda 5, 166) giebt die Untersuchung 
tIes durch Alkohol hervorgebrachten Niederschlages eillen raschen und 
sicheren Aufschluss libel' nicht zu schwache Verfalschungell des Honigs mit 
St&rkesyrup. Selbst bei einem Zusatz yon liut" 6,6 Proc. Stiirkesyrup wird 
ein Niederschlag erhalten, dessen wassrige Losung rechtsclrehencl ist, wahrend 
sammtliche echten Honigsorten Alkoholfallungen gaben, deren Liisungen 
optisch inactiv waren. - H. HAGER (Pharm. Centralh. 26, 327) giebt einig'c 
Reactionen zur Erkennung eines mit St&rke-, sowie mit Rohrzucker ver
falschten Honigs an. - HAENLE (Arch. Pharm. (3) 23, 34) giebt an, dass 
die Waldhonige (Tannenhonige) die Polarisationsebene llach reehts drehen 
und Dextrin enthalten. U m einen solchen Honig als verf&lscht anzusehen, 
miisste eine Losung derselben im Verhaltnis von 1: 2 nn 200 mm langen 
Rohre mehr als 40 0 drehen. - Eingehende Studien iiber die Zusammen
setzung der Starkesyrupe, des Honigs und liber die Verfalschung desselben 
hat ERNST SIEBEN (Zeitschr. d. Ver. f. Riibenzueker-Ind. 1884, 837) ange
stellt und verolfentlieht. Verf. giebt eine Titrirmethode an, mittelst welcher 
man einen sehr geringen Zusatz von Starkesyrup zum Honig noeh ermitteln 
kann. - K. JliiiLLENHOFF (Rep. analy1. Chem. 4:, 331) hebt die Bedeutung 
der Am eis ensa ure fiir die Conservirung des Honigs hervor und hat ein 
Verfahren zur Conservirung des ungedeekten Honigs vermittelst eines Zusatzes 
von Ameisensaure patentirt erhalten (D. P. 30243). 
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VIII. Spiritnosen. 
Die preussische wissenschaftliche Deputation hat in einem Gutachten den 

Begriff "Branntwein" fixirt. (Rep. analyt. Chern. 4, 362). H. HAGER (Pharm. 
Centralh. 26, 304) empfiehlt zur Unterscheidung des aus Kartoffeln bereiteten 
rohen Spiritus, Kornspiritus etc. als Reagens eine Liisung von 1 'feil 
krystallisirtem Mercuronitrat in 9 'fl. destillirtem Wasser, welche durch 
Zusatz einer Spur Salpetersiiure und Absetzenlassen uber metallischem Queck
silber gelda.rt worden ist. - Wenn man zu 3 cbcm absolutem oder 90 proc. 
reinem Weingeist 3 'fropfen obiger Liisung hinzusetzt und agitirt, so entsteht 
zuniichst eine milchige Mischlmg mit gelblichweissem Farbentone; nach 
einigen Stunden hat sieh aber ein ziemlich erheblicher blassgelber Bodensatz 
g·ebildet. Ein von Essigiither oder iihnlichen Aethern freier Kornspiritus 
zeigt ein iihnliehes Verhalten. Die uber dem Bodensatz stehende Fliissigkeit 
ist klar und hell. Werden dagegen etwa 3 cbem Brennspiritus, d. h. starker aus 
Kartoffeln bereiteter und daher amylalkuholhaltiger Weingeist, in der niimlichen 
Weise mit der Merkuroliisung behandelt, so resultirt eine bliiuIiehweisse, be
deutend sehwiieher milchigtriibe l\Iisehung, weIche nach 9-12 stiindigem Stehen 
oinen sehr gering en, etwa 1/3 so starken Bodensatz wie in dem reinen Wein
g·eiste bildet: dieser Bodensatz ist rein weiss. Die dariiber stehende Flussig
keit ist nicht viillig klar und wasserhell, sondern behiilt eine bliiulichweisse 
0palescenz viele Stunden hindurch bei. Aehnlich verhiilt sich ein Spiritus, 
welcher Spur en Essigiither enthiilt; letzterer sol! hiiufig hinzugefiigt werden, 
lim den FuseJgeruch kiinstlich zu verdecken. 

Ueber Untersuchung des Branntweins auf FuscIiil ~. S. 301. 
Zum Nachweis von Caramel in alkoholischen Getranken kann man 

naeh C. AMTHOR (Ztschr. analyt. Chern. 24, 30) das Verhalten des Caramels 
znm Paraldehyd benutzen.· Eine alkoholische Caramelliisung giebt mit 
letzterem einen braunen Niederschlag mit charakteristischen Eigenschaften. 

Die Schweizer. W ochenschr. f. Pharm. (22, 143) veriiffentlicht einige 
neue Farbemittel fiir Weine und Liqueure und den Nachweis derselben. 
Zu erwiihnen sind: das 'feinte bordelaise, Rouge vegetale, Safransurrogat, 
Smaragdgrun und Carminsurrogat; das erstere ist eingedickter Johannisbeer
sait, die Jetzten vier sind 'feerfarben. - HOLDERMANN (Ch. Ztg. 8, 823) teilt seine 
Erfahrungen uber die Verunreinigung von Kirschwasser durch Blei mit, 
welches von den zum Reinigen der Flaschen verwandten Schrotkiirnern 
stammL 

IX. Kaffee. 
COUTY, GUHIARAES und NIOBEY (C. r. 99, 85) haben die Einwirkung 

de~ Kaffees auf die Zusammensetzung des BIutes und die Verdauung der 
NahrungsmitteJ studirt. 

DRAGENDORFF (Pharm, Ztsch. f. RussI. 24, 116) veriiffentlicht die Analysen 
verschiedener Kaffeesorten aus Brasilien. Es enthielten in Procenten: 
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Lavado, Moka Superior 
Moka brasileiro verde 

1l ,. claro 
Lavado Botucattl 
Cafe Botucatll, . 
Lavado superior , 

» especial., 
Especial. . , ' . 
Cafe velho especial , 
Velho especial 
Ceylao brasileiro 
Cafe Maragogipe 
Cafe MUlihe brasileiro 
Cafe la Boa 
la Boa 

~ahrungsmittel. 

- i 
'" I' ~ " 
~ ! ~ 
~ i 

Proc, 1 Pre, 

9'53 3'43 
11'16 2'99 
11'75 3'26 
1059 338 
12'47 2'92 
12'71 3'80 
10'95 3'55 
11'92 3-69 
9'89 3·35 
8'66 4'24 

11'94 4'14 
10'13 3'70 
12·72 4-11 
10'651 :H1 
1204 3'42 

0'38514'34 23'9,1 11'22 !. 14'20 I 6';;1 8'68 
0'431 4'20 23'10, 1'20 ! 16'4816'21 11'1(; 
028 4'08 22'62! 1'07 .! 1320 5'94 12'07 
0'428 4'40 24'54 I 1-11 '14'64 5'47 12'69 
0'30 14'24 23'64 i 1'05 '112,84 6'25 12'~!) 
045 3-63 19'86 i 1-12 12'29: 7'14 11'1:1 
0'49 4'34 I 24'30 i 1'00 14'26 j 6'53 13'O?' 
0'43 3'89 21-48 I 1'08 113'4617'46 11'51 
0'402 4'32 24'24 I O'9~ '. 14'22 7'59 12'O~ 
0'403 4'09 21'90 i 1'19 11 26 7'60 11'11 
0'451 4·23 23'G41101 13'1G: 6'43 11'4~ 
0'425 3'76 20'70 1'08 13'4;) I 6'35 9'9!) 
0'37 3'97 21'90 1'11 1237, 6'33 12'8~ 
0'473 4-46 24'7811'14 14'59 I 6'26 11'61 
0'32 4'23 23-64 1 1'025 , 13'08 I 5'46 i 12'33 

H. BECKURTS und E, KANDER (Pharm. Centralh, 26, 34.'i) berichten 
libel' Untel'suchung del' geriisteten Cichorienwurzel, hauptslichlich urn zu 
erfahren, ob es moglich sei einen Ersatz del' Cichorie durch Zucker-, Mohr
riiben, Eicheln etc. zu constatiren, Verfasser neigen del' Ansicht zu, daRS 
diese Verflilschungen chemisch nicht zu ermitteln seien, 

Es enthielten: Kit u fl i c h e C i c h 0 r i e SeJbstgeriistete Naeh 
No,!. No, 2, No, 3. Cichorie KOENIG 

In Wasser Hisliehe Substanzen: 68'54 Proc, 68'37 Proc, 45'84 Proe, 58'8,1 Proe, 6305 Proc. 
uuHisliehe 

Wasser, 
Asche 
Fett . , 
StickstoffhaJtige Substanzen . 
Traubenzucker , , , , , , 
Tranbenzneker nach Inversion 

19'1 21'57 47'0 40'25 24'79 
12'38 10'06 7'16 0'95 12'16 

4'01 4'55 6'25 4'62 6'12 
2'2 3'09 1'2 0'72 2'05 
5'65 4'57 4'7 7'0.'; 6'09 
6'84 7'49 9'5. 4'31 15'87 

del' wasserliisliehen StoJIe , 15'15 
Traubenzucker nach Inversion 

11'1 

del' nrspriiugl. Snbstanzen ,27,26 15'52 36'7 
Holzfaser , , , , . 7'01 7-53 9'65 

Die erhaltenen Aschen sind genau analysirt wordeD. 

12-3 
25'98 11'0 

T. F, HANA{;SEK (Pharm, Centralh, 26, 153, 163, 244) macht sehr 
interessante Mitteilungen tiber die Lupinensamen und ihro Yerwendung 
als Kaffeesurrogat. Besonders wil'd auf die Structur nnd mikroskopischo 
Priifung der Lupinensamen hingewieson, 

Nach L, HABERMANN in Berlin (D.·P. 29944) werden die Lupinen behufs 
ihror Entbitterung bei ca, 70 0 gedarrt und mit Wasser von G5-85° ausgelaugt. 

In einer Anzahl von Abhandlungen iiber den Wert verschiedener 
Genussmittel, wie Kaffee, Thee, Coca, Guarana bespricht SQUIBB (PhaI'm, .r. 
and Transact. (3) 1884, 741; Arch. Pharm. (3) 23, 153) die Herstellung del' 
Fluidextracte von Kaffee und Thee, welch' letztere durch eine Mischung 
von 20 TIn. Alkohol, 5 TIn, Glycerin und 75 TIn, Wasser ausgezogen werden, 



Nahrungsmittel. 367 

X. Thee. 
Eine sehr eingehendt; Studie iiber den Theestrauch in Brasilien (Oha 

da India) verbunden mit Analysen verdanken wir PECKOLT (7.. osterr, Apoth. 
V€r.1884; Arch. Pharm. (3) 23, 195). t<J>o"J wt<JQO>>-3 

In 100 Tellen des Thees sind u. a. ~'g.~~ ~ §: 8-3. S:e:[ 
enthalten: 

Zum Schlusse wird eine Anzahl 
von' Aschen - Analysen verschiedener 
Theesorten mitgeteilt. 

Xl. Cacao und Chocolade. 
EDGAR HERBST (Ohern. Ztg. 8, 

1123) macht 'Jlitteilungen iiber die Be
stimmung des Schmelzpunktes von 
Oacaobutter. - L. LEGLER (Rep. analyt. 
Ohern. 4, 345) bespricht die mikrosko
pische Untersuchung der Oacaobolmen, 
Zum Nachweis von Oacaoschalen in del' 
Oacaomasse etc. werden die Bestim
mung der Holzfaser und die Auf~uchung 
del' charakteristischen, korkzieherarti
gen Spiralgefasse verwendet. Es er
gaben an Oellulose: 
Bahia - Schalen 
'l'abasco
Guajaqnil-

14'48 Proc, 
11'91 

Caracas- 11'94 
Domingo- 16'16 
Puerto Cabello-Schalen . 10'23 
Bohnen ungerostet 3'09 

2'14 
2'37 
2'97 
2-25 
~68 

}'. ELSNER (ebenda 369) wendet 
sich gegen die obigenAngabenLEGLER'S. 
An der von beiden gefiihrten Oontro
verse (Rep. analyt. Oh. 5, 95, 128,211) 
beteiligt sich auch WEIGMANN (eben
da 182). J. HERZ (Oh. Ztg. 9, 813) 
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Congo von 
China 

Congo VOn Java r 
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Haysan von S. I 
I 

Paolo, Brasilien: 

Pecco von S. 
i 

Paolo, Brasilien 1 

eriirtert ebenfalls die Frage nach dem Vorkommen yon Spiralgefassen in de]' 
Oacaomasse und bestatigt die Beobachtnngen von LEGLER - R. BENsEMAN:< 
(Rep. analyt. Ohern. 3, 178) vervollstandigt seine yorjahrigen Analysen *) iiber 

*) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 389. 
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Cacao und Chocolade, indem er genaue Mitteilungen uber (lie Einzelbestand
teile der Aschen verschiedener Cacaosorten macht. 

I,OBECK in Liibau bei Dresden (D. P. 30894) bewirkt das Aufschliessen 
bez\\". Liislichmachen von Cacao dadmch, dass Cacao bezw. Cacaofabrikate 
mit oder ohne Wasser in einem geschlossenen Gefass 30 ~Iinuten lang auf 
150 0 C. erhitzt werden. 

XII. Gewiirze .• 
Pfeffer. Als Beimengungen zu gemahlenen Pfeffersorten wurden von 

A. HILGER (Corr. d. freien Verein. bayer. Vertreter d. angew. Chern. 1885, 
No.3, 18) beobachtet: Santelholz, gemahlenes Holz verschiedenster Ab
stammung, spanischer Pfeffer, Palmkernmehl, gemahlene Eicheln, Mehl 
(Leguminosen und Roggenmehl). Manche Pfeffersorten zeigten bis 15 Proc. 
Asche. Der sog. Pfefferbruch besteht vielfach aus Pfefferschalen und Palm
kernmehl, als Hauptbestandteile, daneben etwas Pfefferpulver, spanischer 
Pfeffer etc. - W. LENZ (Zeitschr. analyt. Ch. 23, 501) bespricht die 
chemische Untersuchung des Pfefferpulvers. Verf. empfiehlt die Schwimm
probe auf Jodwasser (Pharm. Centralh. 24, 566), wobei die Pfefferstucke 
blau, die Palmkernstiicke gelb gefarbt werden. Die mikroskopische Priifung 
von Schnitten der gelb gefarbten Partikel giebt dann naheren Aufschluss 
iiber die Beschaffenheit derselben. Zur weiteren Priifung wird die Be
stimmung del' ~Ienge des Zuckers, welche durch Behandlullg des Pfeffers 
mit verdiinnten Samen gebildet wird, empfohlen. Schwarzer Pfeffer giebt 
nach dem yom Verf. mitgeteilten Verfahren ca. 52 Proc. der aschefreien 
Trockensubstanz an reducirendem Zucker, weisser Pfeffer fast 60 Proc., 
wahrend Palmkerne 22'6 Proc. im Mittel ergeben. V iillig entfettete Palm
kerne gaben 24.4 Proc. der fett- und aschefreien 'frockensubstanz an redu
cirendem Zucker, Pfefferschalen verschiedener Provenienz im Mittel 
16'3 Proc. der aschefreien Trockensubstanz an reducirendem Zucker. -
H. SCHUSCHNY (Arch. IIyg. 2, 432) untersuchte den im Kleinhandel in Budapest 
vorkommenrlen Pfeffer. Die mikroskopische Priifung ergab in einigen Proben die 
Anwesenheit von Spuren Cayennepfeffer, in anderen Fallen daR Vorhanden
sein von Holzfasern des Ingwer und anderer Pflanzengewebe. Gesnnde, frisch 
pulverisirte Pfefferkiirner lieferten 10'19-13'5 Proc. Alkoholextract (auf 
lufttrockenen Pfeffer bezogen), wahrend 28 Proben des IIandels 3.84 bis 
9,49 Proc. und nur zwei 10,25-12.01 Alkoholextract lieferten. Der 
Asehengehalt der Pfefferkijrner betrug 3'72-3'75 Proc., derjenige dor 
pulverisirten Proben des IIandels 3'97-12'87 Proc. 

Nelken. J. MOLLER (Phann. Centralh. 26, 3) beschreibt die mikro
skopische Structur der ~futternelken (Anthophylli) und halt den Samen der
selben fiir einen zweckmassigen Zusatz zur Chocoladenmasse. 

Nelkenzimmt. J. MOLLER (Pharm. Contralh. 26, 251) macht auf das 
Vorkommen von falschem Nelkenzimmt (Cassia caryophyllata) aufmerksam. 
Als neuestes Surrogat hierfiir wird von Hamburg aus eine Rinde in den 
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Hawlci gebracht, wclche in ihren Geruch an SaSSafr'el8 crinnert, ihr Ge
schmack ist scharf und unahnlich dem der Nelken oder des Zimmtes. Noch 
mehr als in ihrem Aensseren unterscheidet sich die falsche Rinde von der 
cchten durch ihren anatomischen Ban. Sie scheint eine J,aurineenrinde 
zu sein. 

Zimmt. A. HILGER (I. c. s. Pfeffer) hat wiederholt bei den gemahlenen 
Zimmtsortell einen Mehlzusatz beobachtet. Rei den Gewiirznelken spielt 
die entiilte Waare, anch die \elkenstiele (Bliitenstiele) eine Rolle. Reine 
Ceylonzimmtsorten ergaben 3'~ --4'7 Proc. Asche, (Mittel von 5 Proben). -
gin beliebtes Verfalschungsmittel fiir Zimmtpulver ist das ~rehl des ent
iilten Mohnsamens entweder allein oder in Mischung mit onlinarem Zucker. 
'FILSINGER (Rep. analyt. Chem. ii, 149) beschreibt die Strudnr des }Iohn
samens und den ~achweis des Zukerzusatze,. 

XIII. Essig. 
B. KOHNSTIlIN (Dingl. 1885, 128) schiittelt zur Bcstimmung frcier 

Schwefelsaure im Essig dies en mit viel frisch gegliihtem Magnesiumoxyd; 
es . wird filtril-t, das Filtrat, eingedampft und gegliiht. }Iagnesiumacetat ver
wandelt sich dabei in Carbonat, wahrend }Iagnesiumsulfat unverandert 
bleibt. Del' Gliihriickstand wird mit kohlensliurehaltigem Wasser einge
dampft, das Magnesiumsulfat ausgewaschen und im Filtrate die ~Iagnesia 

als Pyrophosphat bestimmt; damus berechnet sieh die im Essig vorhandene 
frcie Schwefelsaure. - Der Essig wird nach BENNET F. DAVENPORT (Ztschr. 
~ .. lIlalyt. Chem 24:, 140) in del' Stadt Boston dann fiir verfalscht erachtct, 
wenn derselbe weniger Saure enthalt, als 5 Proe. wasserfreier Essigsaure 
cntspricht. Cideressig muss bei 1000 C. nicht weniger als 1·5 Proc. an nor
maier Trockensubstanz hinterlassen. 

Nach S. Sl'EINER (Arch. llyg. 2, 438) ist der beste Weinessig des 
Handels nicht aus reinem, sondei'll aus mindestens zur llalfte mit Wasser 
versetztem Wein hergestellt oder mit weinsaurefreiem (Sprit-)Essig versetzt. 
Eehter Weinessig liefert viel Trockellsubstanz unci Asche. Von den unter
Huchten Proben enthielten einige 2·4-1·77 Proc. Extract und 0,318-0,157 
Proc. Asche, anderedagegen bIos 0'03-0·07 Proc. Extract und Spmen 
von Asche. Letztere SOl·ten waren daher reiner Speiseessig, obgleich haufig 
al~ Weinessig verkauft. 

XIV. Conserven und Conservirung, 
(inc!. Zubereitung von Nahrungsmitteln). 

Die Conservirung der Lebensmittel mittelst Salicylsaure ist auf's neue 
Yom Oomite consultatif d'HygiEme publique de .France (Rec. de Trav. du 
Comite consult. 13, 137) beraten worden. Dasselbe beharrt bei seiner 
friiheren Ansicht, dass die Verwendung der Salicylsaure schadlich sei. Da
raufhin hat del' Handelsminister das Verbot des Zusatzes von Salicylsaure 

Biedermann, Jahrb. VII. 24 
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zu Lebensmitteln erueuert. - BLYTH (Sanitary Record. 1884, 450) fand 
einmal 11 gran Zinn in 1 Pfund Aprikoseneonserven. Auch die mehrfache 
Beobachtung der Vergiftung von Menschen dureh den Genuss praeservirter 
Fisehe diirfe nicht ignorirt werden, zumal in denselben und in praeservirtem 
Hummer thatsachlich Zinnsalze constatirt worden seien. - BISCHOFF (Sanit. 
Record. 1884, 353) halt einen haufigeren Genuss kupferhaltiger Conserven 
fiir schiidlieh. - P. CARLES (Jouru. Pharm. Chim. (5) 11, 547): Die Unt.er
suchung ciner Probe conservirt({r Tomate!l Hnd die Vergleichung derselben 
mit einer unzweifelhaft eehten Waare ergab das Resultat, dass eine starke 
Vertalschung, wahrseheinlich mit Mohrriiben odeI' Kiirbis vorlag und dass di e 
rote Farbe durch eine Anilinfarbe erzeugt war. 

An EMIL TIETGE in Ospedaletti (Italien) ist eine Neuerung an Herden 
zum Ko chen und Backen mittels iiberhitzter Dampfe patentirt worden. (D.P. 
27633.) In dem Herd ist ein Dampfkessel .A angeordnet, dessen Dampf
leitungsr6hren a mit den eigentlichen Heizraumen b in Communication ge
bracht ~ind, welche die Abteilungen c zur Aufstellung der Bratgeschirre 

Fig. 203. 

umgeben. Nachdem del' Dampf die Wandungen diesel' Bratfaume, deren 
Anzahl den jeweiligen Bediirfnissen entspricht, umspiilt hat, gelangt er 
durch R6hre d in den Raum e zum Heizen der Kochplatte f, auf welche 
die Kochgeschirre gesetzt werden. Del' Heizraum o unter der Kochplatte 
communicirt mit einem Wasserbehalter g durch R6hren It, die ungefiihr 
am ' Boden des Behalters munden, so dass del' auf diesem Wege dem Wasser 
zugefiihrte Dampf condensirt. In del' Scheidewand zwischen dem Heizraum 
e und dem Behalter g befindet sich eine kJ.eine Oeffnung , durch welche 
Dampf oberhalb des Wassers gelangt und auf dieses stets einen Druck aus
libt, so dass bei Oeffnung des Hahnes i das zum Kochen erforderliche 
Wasser aus dem Behalter entnommen werden kann. Von Zeit zu Zeit muss 
dies em Behalter kaltes Wasser zugefiihrt werden, damit die Condensation 
des Dampfes bei einer gewissen Abkiihlung regelmassig vor sich gehe. 
Die Fcu\;fgase werden durch R6hren k in Canale 1 geleitet und beriihren 
auf ihrem Wege zunachst die Aussenflachen der beiden Dampfheizraume ~ 
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und e, dann ziehen sie urn die Aussenwandungen des erstgedachten Heiz
raumes herum, urn dem darin befindlichen Dampf eine Temperatur zu er
teilen, welche zum Braten geniigt, worauf sie durch einen gemeinsamen 
Canal nach dem Schornstein entweichell. 13. PROSKAUBR. 

Statistik. 
1m Deutschen Reich betrug in metl'. Centnem ausgedriickt die 

Waarengattung 

an Kaffee, rohen ...... . 
Cacao in Bohnen . . . . . 

" Thee ........... . 
" Butter, auch kiinstlichcr . 
" Hopfen ......... . 
" Bier aller Art, auch Meth 
;, Arrak,Cognac, Rum,]'ranz-

branntwein . . . . . . . . 
,. Spiritus, roh und raffinirt 

(Sprit) , ..•.••..•. 
anderem Bnmutwein aller 
Art, mit Ausschluss des 
versetzten . . . . 

.. vorstehend nicht g'enann
tern Branntwein. 

Einfnhr 

1 .. J~~nar I VO~ls1uli 
biS Ende IbiS Ende 
December Juni 1885 

1884. . 

1 11108011187269 
:l9 371 I 32378 
15599! 17358 
37910 i 37267 
13 395 . 11 336 

136450 132256 

65666 83828 

1 047*) 

5126 i 

3778*) 

XXXII. Gerberei. 

Ansfuhr 

vom ! vom 1. Juli 
1. Jannar· 1884 
bis Ende Ibis Ende 
Def~~~er I Juni 1885. 

2321 256 
1 . 

89 ' 69 
135880 II 140496 
115133 i 129341 

1433258 i 1519621 

14431 1360 

I 352542 *) 

744129 ' 

8375 *) 

Gerbstoffe. Del' Hem I 0 c k r i n d e g e r b ~ t 0 ff hat nacl! BiiTTINGBR, 
Ber.17, 1041, 1123, 1475, 1503, die Zusammensetzung C2oHISOLO und giebt 
eine Bromverbindung C2oH 14Br'Ow. Eichenrindegerbsaurc, C 19H 160 10, 

giebt eine Bromverbindung crg II H Br2 0 1°, };'ich tenrinde ger bs au r e 

C21 H20 0 IO, eine Hexabromverbindung, C21H14Br601U. Die Gerbsauren geben 

Anhydride (Phlobaphene), so Hemlockrot und Fichtenrinderot. Die Digallus
sa ure, CI4II 1009, 2II 20 ist nicht identisch mit dem Tannin, sondern dem
selben isomer. 

BroID kann nach Verf. zur El'kennung von Gerbstoffen dienen, 
indem es in den wasserigen Ausziigen der verschiedellen Rindengerbmaterialien 
gelbe Niederschlage giebt, welche durch ihre Farbe (braunlich gelb, rotlich 
gelb, hell) auf die Art del' Rinde schliessen lasson, 

Demgegeniiber "zeigt KOHNSTBIN (Gerber 1885, 73) dass die Farbe diesel' 
Niederschlage bei einer und derselben Rindenart je nach dem Extractions-

*) Diese Zahl bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis Ende Juni 1885. 

24* 
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verfahren verschieden ist. Zngleich weist K. nach, dass die Anschauung, 
Brom gebe in Kastanienholzextract keinen Niederschlag, in Eichenholzextract 
abel' einen solchen, irrig ist. Brom giebt in beiden Extracten, wenn sie 
nicht zu verdiinnt sind, lichtbraune NiederschIage. Solche entstehen aber 
aueh, wenn man die Extracte mit frisch gegliitem ~Iagnesiumoxyd geschiittelt 
und abfiItrirt hat: das Filtrat ersehien noeh sehwach gefarbt, zeigte keiM 
<1erbstoffreaction mehr. Auch hier gab Brom iihnIiche NiederschHige. 

Nach C. ETTI (Ber. 17, 1820) verhalten sich Tannin aus GaIIiipfeln 
und E i c hen ri n d e g e r b s au r e so verschieden gegen diesel ben Reagentien, 
class zwischen beiden ein grosser Unterschied existiren muss. So wird beim 
Kochen von Tannin mit verdiinnter Schwefelsaure unter Wasseraufnahme 
Gallussaure gebildet, wah rend Eichenrindegerbsaure unter dies en U mstanden 
Wasser verliert und ein Anhydrid bildet. Eiehenrindegerbsaure giebt mit 
BIeiacetat einen gel ben Niederschlag, erhitzt man sic aber auf 130 bis 140°, 
Sf) bildet sie ein Anhydrid, welches mit BIeiacetat einen rotbraunen ~ieder
schlag giebt: Tannin bleibt hingegen selbst bei 2000 unveriimlert. 

Tannin bildet bestimmt zusammengesetzte Acetylverbindungen, wahreml 
Eichenrindegerbsiiure nicht ill glatter Weise Acetyl verbindung'en giebt. 
Wenn man Tannin mit Ammoniakliisung im Wasserstoffstrom kocht, so giebt 
os fast in theoretischer "lenge (fallamid C6 H2 (OH)3CO. NH2 und saures 
AUlmoniuUlgallat in wol ausgebildeten KrystalIen; Eichenrinde bilclet hierbei 
einen braunen all10rphen Kiirper. Die Reaction dos Tannins mit Ammoniak 
hat Aehnlichkeit mit del" zwischen Milchsaureanhyclrid nnd Ammoniak. Die 
von SCIlIF~· ausgesprochene Ansicht, dass Tannin und Eichenrindegerbsaure 
aIs Digallussaure aufzufassen seien, Hisst sich nicht mohr aufrecht erhalten. 

Nach J\IussET (Pharm. Centralhalle, 1884, 179 u. 458) kommen in der 
Ei e hen r i nde zwei Gerbsauren vor, namlich E ic hen g e r b s it u r e, welehe 
durch Essigather aus wlisseriger Liisung ausgeschiittelt werden kann und 
.Jodliisung reducirt, aber dadurch nicht gefallt wird, und zweitens E i eh en
rot g e r b sa u I' e, welehe aus der wiisserigen Liisung nicht mit Essigather 
ansgeschllttelt werden kann, .J odliisung reducirt und damit einen Niederschlag 
giebt, cler nach dem Trocknen 7·8 Proc . .Joel halt. Letztere Gerbsaure soil 
die ~Iuttersubstanz des Eichenrots sein. Yerf. benutzt diese Eigenschaften 
zur Bestimmung der beiden Sauren. Zu einem Teil des Extractes wird .Jod 
im Ueberschuss gesetzt. In einer Probe wird das .Jod zuriicktitrirt, in einer 
zweiten Probe wird das Gewicht des durch .Jocl entstehenden Niederschlages 
bestimmt. In einem zweiten Teil des Extractes werden beide Gerbsiiuren 
durch Zinkoxyd abgeschieden, dann versetzt man mit .J od im U eberschuss 
und titrirt zuruck. Aus cler Differenz beider Titrirnngen erhalt man die 
beiden Gerbsauren entsprechende .Jodmenge. Rechnet man die doppeJte 
J\fenge des im Niederschlag enthaltenen Jods ab, so bleibt clie. doppelte 
Menge des der Eichengerbsiiure entsprechenden Jods. Verf. findet, dass 
auch rcine Tannine I\!es Handels, die sonst gegen Reagentien keine Unter
schiede zeigen, sich gegen Jodliisnng verschieden verhalten. 
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Nach SUlAND (Gerber 1884, 173) wird jetzt vielfach Eichenholz
Ex tr act als Eichenrindeextract verkauft. Das Eichenholz enthalt je nach 
der Art und dem Alter 1·5 bis 6·5 Proc. Gerbstoff. Das Extract wirkt 
seinem Gerbstoffgehalt entsprechend ganzgut, giebt abel' dem Leder nicht 
die rotlichbraune Farbe, wie Eichenrimleextract, sondern eine :Farbe mit grau
grunlichem Stich. Nach EITNER (das. 256) kommt Ei ch enrinde ex tract in dell 
Handel als amerikanisches Oak - Extract, welches aus del' Altholzrinde del' 
Kastanieneiche hergestellt wird, und als Eichenlohextract, welches von HAASZ 
aus del' Spiegelrinde der Stieleiche gewonnen wird. Das Ei eh enh 0 I z
ext rae t wirkt vollstandig wie Kastanienholzextract. Es kann zur V cr
starkung des Gerbstoffgehalts einer GerblOsung dienen, kann aber nicht da~ 
Uindenextract ersetzen, weil dieses neben gerbenden auch saurebildende 
Bestandteile enthalt. Das Rindenextract hat den charakteristischen Geruch 
del' jungen Spiegelrinde, der ~ich beim Einbringen des Extractes in heisscs 
Wasser besonders stark wahrnehmen las st. Eichenholzextract riecht wie 
eingedickter Siisholzsaft (Lakrizen). Kastanienholzextract wie ZwetschkcllIl1US 
(Povidl). Kastanienholzexhact kann fiir sich allein den Eiehenrindeextrad 
!licht ersetzen, dagegen giebt es mit Fichtenextract von HAASZ in Lipto 
Ujvar gemisrht eine ahnliche Wirkung wie Eichenrindeextract, weil das 
Fichtenextract sehr viel sliurebildende Bestandteile enthalt. 

Den G e r b s to ffg' e h al t einiger inHinuisehen Rinuen ilat Com<(;LER 
lllltersurht (D. Gerberztg. 1884, No. 73-77). Die Hinde del" Hosskastanic 
ellthalt nur }·5-2 Proc. Gerbstoff und ist daher nicht zum vol!standigeu 
Gerben, sondern nur zu Schwel!beizen brauchbar. Die }{inde del" E b ere s eh e 
{lnth1ilt 6·67 Proc. Gerbstoff und ist sehr brauehbal', kommt aber zu selten 
vor. Die Buchel1rinde gab 9 Pro c., die Fichtenl'inde 8 Pl'oc. und die 
Tal1nenl'inde 6·5 Proc. Bei der Tanne und },1\,rche zeigte die Rinde del' 
hiiheren Stellen von Baumen einen erheblich h6heren Gerbstoffgehalt al~ 

das Erdgut, bei der Fichte war eine derartige Zunahme nicht zn constatiren. 
Die letztcn drei Hinden sind fur Lederfabrikation sehr geeignet, die Fichten
rinde wird bereits in grosserem !Iaassstabe verwendet. 

,Ferner enthalt nach COUNCLER (Gerbel'zeitung 1884, 'i 5 bis 297) 
Mimosenrinde 16·32 bis 23·11 1'roc. Gerbstoff, Altholzrinde' VOIl 
Quercus castanea aus Nordamerika 8-9 1'roc., lUnde der \V urzel VOIl 
K e r me s e i c he, Quercus coccifera, (Garouille, afrikanische Rinde) 8·7 Proc., 
B irk en rin d e aus Friedrichsruh 4·96 Proc., Erlenrinde von Biesenthal 7·4 
his 12·5 Proc., ninde von einjahl'igen Korbweiden 1·7 bis 4·7 Proc. 
Yon den Gerbstoffmengen in jeder Rinde ist ein Teil schwer Iijslich, ein 
anderer Tei! leicht lijslicho Die relativcn 1Iengen sind angegeben. 

Nach COllNCLER (Gerberztg. 1884, 275) kostet 1 kg Gerbstoft° in 
fothem Quebracho holz weniger als 1 JI. (Die Hiilfte des 'gesamtcn 
Gerbstoffes ist jedoeh selmer loslich), im Extract kostet 1 kg 1·20 bis 
1·50.j(, In llngarischer Fichtenrinde 1 kg = 1 Jt, in Extract 
von HAASZ 1 kg = 3·05 JI, in Eichenlohextract von HAASZ 
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1 kg = 3'22 .It Der Gerber kanll skh somit aus inHindischer Eichen
spiegelrinde viel billiger einen Auszug bereiten. 1m Ka stan ienh 0 lz 
1 kg = 0'94 ,,{t, im Extract 1 kg nul' = 0'85 .,II! In Sumach 
1 kg = 2 .,It, im Extract 1 kg = 3 u. 4'5 .D. ErIenholz, Ebereschen
holz, die Zapfen von Pinus 'maritima und del' gemeinen Kiefer, Pinus 
silvestris, enthalten zu wenig Gerbstoff und sind zur Extractfabrikation nicht 
geeignet. 

HARTWICH, Uebersicht del' wichtigsten Gallen (Arch. Pharm. 221,819). 
Die Knoppern vom Jahre 1884 enthalten nach Gerber 1884, 269,. 

berechnet auf einen Wassergehalt von 12 Proc. an Gerbstoff ca. 29 bis 31 Proc .. 
Doeh sinkt er in einigen Proben auf 26 und in einer auf 24 Proc. Die 
Gehalte del' einzelnen Provenienzen werden im allgemeinen als normalc be
zcichnet. Die Ernte war eine besonders reichliehe. 

RICARD, Raspelmaschine fiir Gerb- und Farbhiilzer (Ding!. polyt • 
.Journ., 253, 267). 

Gerbsto1l'extraction. WILSON, AMSLER und ffIARSHALL in Sowerby 
Bridge (D. P. 29156), gewinllen Gerbstoffextract, indem sie Myrobalanen 
und andere gerbstoffhaltige Vegetabiliell mit einer das halbe Gewicht Koch
salz enthaltenden Liisung auskochen. 

PARElITY, Apparat zum Auslaugen von Gerbmitteln, (Rev. ind .. 
1884, 353). 

BENSE in Einbeck. (D. P. 30850.) Extractionsapparat fur Gerb
stoffe und :Farbhiilzer. 

Gerbsto1l'bestinnllnllg. Nach SmAND, (Gerber 1885, 87,) haben sich 
nellerding~ verschiedene Chemiker dahin geeinigt, die (}el'bstoffbestim

rn un g en nach einor einheitlichen :ilTethode auszufiihren. Dieso .Methode ist 
die LiiwENTHAL'sche. Del' Gerbstoff wird in Gegenwart von Indigoliisung 
und Schwefelsl.lure mit iibermangansaurem Kali oxydirt. Dann wird in einer 
zwe1ten Probe der Gerbstoff durch H aut p u I v e r entfernt und dieselbfr 
wieder wie die erste titrirt. Das iibermangansaure Kali wird auf reilles 
'1' anni n gesh-llt. Die Titrirung muss durch langsames Triipfeln (Triipfel
methode) odeI' durch successives Zusetzen von 1 cbem 'l'itrirfliissigkeit 
(Cubikcentimetermethode) geschehell. Nl.lheres in: Bericht uber die Ver
handlungen der Commission zur Feststellung einer einheitlichen Methode 
del' Gerbstoffbestimmung gefuhrt am to. Nov. 1883 in Berlin von COUNCLER 
nebst einer Untersuchung uber die LiiwENTIIAI,'sche Methode von v. SCHROEDER, 
Cassel 1885. 

HUNT modificirte nach .Jour. soc. chem. indo 4, 265 die PROCTER'sche 
Tanninbestimmung*) ein wenig und will hierdurch eine vollige Ab
scheidung des Tannins erzielen, ohne dass sich Gallussl.lure mit demselben 
abscheidet. - Aus Gambir und anderen Catechuartell Il.lsst sich jedoch durch 
Leim und Kochsalz nicht] alles Tannin abscheiden. Hier benutzt der Ver-

OJ Techn.-chem. Jabrb. 6, S. 406. 
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fasser statt des Leimes getrocknete Haut, die er erMlt, indem er gekalkte 
und gereinigte Haut in sehr verdiinter Essigsaure weicht, dann gut aUR
wascht, in Spiritus und dann in absoluten Alkohol bringt und schliesslich 
trocknet. Aehnlich praparirte Hant wandte auch SIMAND friiher an.**) 

JACKSON (Chern. News 50, 179). Gerbstoffbestimmung. Das spec. 
Gew. der Lohausziige wird direct und dann nach dem Behandeln mit BIei
carbonat bestimmt. Der Unterschied beider Bestimmnngim (bei 15·5°), ge
teilt dmch 0·0038, ergiebt den Gehalt an Gerbsaure. 

Zur Ijuantitativen Bestimmung des Tannins verwendet BECKER 
(Chern. Ztg. 1885, 534) das Titriren mit einer warmen Liisung von Methyl
violet, von der soviel der Gerbstoffliisung hinzngesetzt wird, bis die von 
dem entstandenen Niederschlag abfiItrirte Fliissigkeit klar ist. Zum Vergleich 
dient eine Liisnng von reinem Tannin. 

Vorbereitung. Das Weichen der Rohhaute, ist nach SADLON, 
(Gerber, 1884, 279) bei frischen Hauten niitig, urn ausserlich anhaftende 
Schmutz- und BIutteile zu entfernen und urn Fliissigkeiten, welche die Haut 
durchdringen, wie BIut etc., herauszuliisen. !fan sollte bei griinen, fiir Soh 1-
leder bestimmten Hauten gewaltsame Bearbeitung zur Unterstiitzung des 
Weichprocesses thunlichst vermeiden nnd etwa zn entfernende Teile lieber 
mit scharfen Jnstrumenten wegnehmen. 

Rei getrockneten rohen Hanten sind die mechanischen Arbeiten 
zur Unterstlitzung des Weichprocesses niitig, urn das Wasser allmalig bis in 
die feinsten Poren der Hant zn treiben. Diese werden sich in dem Maasse 
verstopft haben, als das Trocknen angedauert hat. Es ist eine viillige Durch
dringung der Haut yom Wasser beim Weichen erforderlich. Denn, da das 
Wasser die griisste Capillaritatserhebung von allen l!'liissigkeiten zeigt, so 
durchdringt es die Poren besser, als die nachfolgend zur Anwendung kom
menden Snbstanzen, 'Venn man eine schlecht geweichte Hant in den 
Kalkiischer bringt, so quillt sie zwar auf, lasst sich aber spater nicht ordent
lich durchgerben. Es erklart sicb dies dadurch, dass das AufqueIIen eine 
chemische Wirkung der alkalischen Fliissigkeit ist, welche zwar liberal! 
stattfindet, wo die alkalische Fliissigkeit hingedrungen ist, dass letztere aber 
gar nicht bis in die feinsten Kanale der Hant gelangt ist, weil das Wasser 
dieselben nicht vorher aufgeweicht hat. 

Die Salzhaute, welche aus den siidamerikanischen Hafen zu un~ 

kommen, sind meist nass gesalzen und sonst nicht besonders aufgetrockllet. 
Dureh das Salzen wird der Faser Wasser entzogen. Die l!'aser wird in 
einen halbtrockenen Zustand versetzt, iIi' welchem sic unfahig ist, sich mit 
Gerbstoff zu verbinden. Der Grad, bis zn welchem die Wasserung getrieben 
wird, muss hier durch Erfahrullg gelernt werden. Ganz braucht das Salz 
nicht entfernt zu werden, da dies durch Weichen nicht miiglich ist, olme 
dass die Hant bereits in Faulnis iibergeht. 

.) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 445. 
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EITNER bespricht die Schaden, welehe fauliges Wasser dem Gerber 
bringen kann (Gerber 1884, 221). Das Wasser erzeugt vollstandige Blind
heit del' Narbe, ferner Einfressen von Liichern von der Fleischseitc aus, ein 
~Iarmoriren der Narbe, Zuruckgehen statt des Schwellens, wobei das Leder 
diinner wire!. Lasst sich fiir den Augenblick keill allderes Wasser be
~('haffen, so muss man die Haute in der 'Veiche mijglichst bewegen nnll 
die Weiche nur in taglich einmal erfrischtem Wasser fiihren, alte Weichbriihe 
abel' gar nicht verwenden Auch im Aeseher, der etwas starker sein 
mnss, miissen die Haute gut bewegt werden. Es ist clallll heim Haaren 
uncl Beschneiden keine Gefahr vorhanden. Beim Gliitten mag man dem 
Wasser etwas Soda zugeben. Bei den letzten Reinigungsarbeiten kann man 
licm Wasser etwas frisehe Kleienbeize heigeben. Dann Hisst man nul' 
eine miigliehst susse Kleienbeize folgen: diesel be muss kurz nnd hei 
niederer Temperatur gefuhrt werden. 

PALMER in I,olldon behandelt Felle, um diesel ben zu en t II a are n und 
<lnfznqnellen nach D. P. 27971 so, dass er sie ungefahr drei 'rage in 
Wasser legt und dann drei Tage der Luft aussetzt. DieRe beiden Opera
tionen werden mehrmals wiederholt, bis die Hiiute sich enthaaren lassen. 
Nach del' Enthaarung werden die Operationen noeh ein- oder zweimal wieder
holt. Dann pre sst man die Haute, wobei eine dunkle l<'liissig'keit abHiuft. 
Die Haute quellen nUll im Wasser vollstiindig auf uud kiinnen dann Bofort 
uud ohne Anwenclung des Aeschers und d~r Schwellbeize gegerbt werden. 

Das Schwefelnatrium in del' Lammledergerberei, EITNER (Gerber 
1884, 257.) Verf. halt hier das Anschwiideverfahrcn, welches fur Schaffelle, 
deren Wolle wertvoll iat, yerwendet win!, fiir nicht geeignet, empfiehlt rla
gegen das Aescherverfahren, wobei man dem Kalkasrher fiir tausend Stiick 
Sehmaschen 2 bis 4 Kilo Schwefelnatrium, welches vorher in heissem Wasser 
geliist ist, zusetzt. Schwefelnatrium allein eignet Rich hier nicht zum Ent
haaren, da das Leder damit nicht dunn und sehmiegsam genug wird. Dipiler 
Fehler wird durch die gleichzeitige Gogenwart von Kalk heseitigt. Es erkHirt 
sieh dies daraus, dass Schwefelnatrium die eigentliche Lederfaser erweicht 
und stark aufquellt, und zwar in weit hiiherem ~Iaasse als der Kalk; da
gegen wirkt Schwefelnatrium auf die zwischen den Fasern liegende Inter
cellularsubstanz wenig ein, welche andererseits yom Kalk ziemlich leicht 
geliist nnd damit entfernt win!. 

Die Ursachen, warum sich GlaceIammleder im Aeseher nicht heben, 
,yerden Gerber 1885, 39 besprochen. Dureh das Aeschern werden die Haute 
schwerer, indem sie aufquellen und sieh mit Wasser fullen. Die Waare 
wird schlupfrig nnd im Haufen gleichsam gallertartig beweglieh. Man be
zeichnet dies en Zustand als das Aufgehen del' Waare ill! Aescher. Wenn 
ein Aescher in Folge von darin angesammeiten Kalk etc. zu dick wird, so 
bleiben die Felle besonders im Winter nieht mehr dalin, sondern steigen 
an die OberfHiche. Dann kann leicht das Aeschern unvollkommen stattfinden 
Hnd die Haut nicht geniigend aufgehen. Ueher eine weitere Ursache vor-
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breitet sich Gerber 1885, .50. Die Haut besteht aus eillem J<'asergewebe 
und einer weichen Masse, welche das Fasergewebe umgiebt lind teilweis 
verkittet. Diese ~1asse bezeichnet Verr. mit Protoplasma. lI'Ian war der 
Ansicht, dass man fiir feste Leder das Protoplasm a im Leder miiglichst be
lassen miisse, dass hingegen fiir weiches Leder, wie Han~schuhleder, 

ein grosser Teil des Protoplasm as aus del' Haut entfernt werden miisse, uin 
{(pm Faserngewebe die niitige Beweglichkeit zu geben. Verfasser stimmt 
dem erst en Punkte bei, wahrend der zweite nach seinen Erfahrungen sich 
a],.; unrichtig herausgestellt hat. Auch das Iyeiche Handschuhleder wird um 
soviel besser, als man die demselben innehaftende weiche :Masse zu erhalten 
bestrebt ist. Das Protoplasma muss durch Weichen gehiirig erweicht 
werden (ahnlich wie Leim in Wasser). Beim Weichen spielt der griibere 
'Fellbau, die Hautfaser, gar keine Rolle, es kommt dabei einzig allf die Be
schaffenheit der innewohnenden v,r eichsubstanz an. Die Weichsubstanz wird 
durch das Trocknen hart. Bei schnellerem Trocknen ist das tierische J<'ett 
im J<'elle ein Gegenmittel gegen das Vertrocknen des Protoplasmas. Erst 
durch eine langzeitige Einwirkung hiiherer Warmegrade, wie dies in den 
heissen Gegenden der Fall ist, wird das llatiirliche Fett im Fell nach und 
nach verandert und die Yertrocknung der Weichsubstanz greift Platz. Dies 
tritt auch bei heimischer Waare auf, wenn sie Zll lang und nicht kiihl genug 
Iiegt, ferner bei Selbstel'hitzung, beim Ausschlagen, beim Anfaulen etc. In 
allen dies en Fallen sollen Zersetzungsprodncte des Fettes sich mit del' Weich
masse verbindell und fliese verhindern, dass sie in der WeichI' und iIll 
Aescher schon aufgeht. - Nahere praktische Ang;1ben zur Begriindullg diesel' 
Ansichten fehlen. 

Nach EITNER (Gerber 1884, IflO) wird das I,eder im Aeseher zu
weilcn g"lasig, d. h. es wird im geschwellten Zustande innen spl'iide und 
hart, aussen schleimig" unci schliipfrig; das fertige Leder wird dann horn
artig, die Narbe zerspringt beim Biegen, das Leder ist brockelig und halt
los. Die Erscheinung tritt besonders bei Waare mit noch weichlichem Ge
we be auf und wirej auf die Anwendnng zu alter Aescher zuriickgefiihrt, 
wekhe schon in sogenannte schwarzliche Fiiulnis iibergegal1gen und dann 
durrh zuviel Weisskalk wieder angeschiirft worden sind. Das in diesen 
Aeschern enthaltene Ammoniak und hiihere Temperatnr wirken dabei wesent
Heh mit. 

Eine 1ihnliche Yeranderung kiinnell die miute unch in der Kleien
be i z e erleiden, wenn die Temperatur zu hoch und man derselben zuviel 
Sauerbriihe (d. i. bereits benutzte Kleienbeize) hillzugesetzt hat. (Das. S. 209.) 

EITNER macht in Gerber 1884, 197 darauf aufmerksam, dass der fiir 
Mistbeizen verwendete Hundemist, im Sommer im trockenen Zustande 
aufbewahrt, leicht seine Wirksamkeit ,"erliert, das Leder nicht beizt, sondem 
anfaulen liisst und schwarz macht. Man soil das Material bald unter Wasser 
setzen, damit sich eine langsame, gesunde Angiirung in demselben vollziehe. 

Rotgerberei. KOIINS'l'EIN und SIMAND haben eine :Methode wr Be-
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stimmung del' freicn Sfnncn in Gerbebriihen angegeben (Ding!. polyt. 
Journ. Bel. 256, 90). Die Gerbebriihe wird mit ~Iagnesiumoxyd im Ueber
schuss tiichtig geschiittelt. Dadurch win\ del' Gerbstoff etc. vollstandig als 
~Iagnesiumtannat etc. niedergeschlagen, wah rend clie in Frage kommenclen 
Sauren I,jsliche lIIagnesiumsalze bilden. Aus del' Lusung falIt man den Kalk 
mit oxalsaurem Ammoniak unci bestimmt im Filtrat die :Magnesia als pyro
phosphorsaures Salz. Rechnet man die in der Briihe an sich vorhandene 
lIfagnesia ab, so bleibt die dem Aequivalent del' Siluren entsprecheJl(\e' 
l\Iagnesia iibrig. 

In den' Briillen kommen 1. mit Wasscl'l\ampfen tliichtige organisehe 
Saureu vor, bes. Essigsiiure und Buttersaure, 2. mit 'Wasserdampfen nicht 
tliichtige organische Sauren, bes. Milehsaure, 3. }Iineralsanren, hes. Sehwefel
saure. Man trenut diese Gruppen in folgender Weise. 1. ~Ian engt einen 
Teil clor Briihe ein, setzt Wasser hinzu unci dampft nochmals ein. 1m 
DestiIIat bestimmt man die Sauremenge mit Aetznatronliisung unci bereehnet 
die Saure als Essigsaure. 

2 .. Man sehiittelt die Gerbebriihe mit frisch gegliihtem Magnesiumoxyd. 
Dag Filtrat wircl eingedampft und schwach gegliiht. Die ~Iagnesiumsalze del' 
organischen Siiuren venvandeln sich in Carbonat, etwa vorhandenes )Iagnesium
sulfat bleibt unzersetzt. Dieses wird aus dem Gliihriiekstand mit Wasser 
am,gezogen, im unluslichen Teil wird die ~Iagnesia bestimmt, man rechnet 
die del' naeh 1. yerbrauchten Natronlauge entsprechende ~Ieng'e l\Iagnesia aG 
und rechnet den iibrigen Teil auf ~I i I c h s li u I' e. 

3. 1m loslichen Teil des Gliihriiekstandes (2) bestimmt man die ~Iag

nesia und rechnet auf Schwefelsaure urn. 
Die ~Iethode ist nieht anwendbar, wenn Phosphorsliurc, Weinsanre odeI' 

Oxalsaure in den Briihen vorhanden sind. 
Nach Gerber 1885, 112 benutzt PROCTER das Titriren von Sauer

hI' ii hen mit K a I k was s e r, bis eine bleibende Triibung durch Kalktannat 
entsteht, dazu, urn sieh zu vergewissern, dass clie :Farben - welehe in 
England sehr schwach sauer sind - geniigend Saure enthalten, urn die 
Butts nieht misfarbig zu machen. Kalkwasser bestimmt nieht Knoppern
Tannin etc. als Sauren, sondern es sind andere Sauren in den Farbenbriihen 
vorhanden, welche schwacher sind als GaUussaure und LUNGE'S ~fethyl

Orange - Indicator nicht roten, welehe abel' doeh Kalktannate los en. Diese 
werden also durch Kalkwasser als Sauren bestimmt. Dureh sie werden die 
~Iisfarbungen des Leders in den .i"arben verhindert. - Setzt 
man der filtrirten Briihe Methylorange Zl{ und titrirt mit Kalkwasser bis 
zum Verschwinden der RoWirbung' und zum Anftreten des orangen Tons, 
so erhalt man die ~Ienge Saure, welche ebenso stark odeI' starker ist als 
Gallussaure und welche demzufolge das Leder s eh well t. Die ~Iethode ist 
nul' fiir helle Briihen anwendbar. 

EITNER hat seine Arbeit iiber Extractgerberei fortgesetzt (Gerber1884, 
14 f.) und behandelt zunachst die HersteUung von Pfundleder und ge-
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Hchwitztem Unterleder. Bei dem SchweJlen mit Sauren ist dio 
Erscheinung zu beriicksichtigen, dass Sauren die Fasermasse der Haut nicht 
nur schwellen, sondern zugleich derartig verandern, dass sie in Verbindung 
mit Gerbstoff einen f est ere n s t e if ere n Kiirper giebt. Dies ist bei EI'
zielung eines harten Leders zu beriicksichtigen. Man hat beobachtet, dass 
Kochsalz dieser Umwandlung hindernd entgegen tritt. Ebenso wirkt 
G e r b s t 0 ff. Enthalten Sauerbriihen wenig Gerbstoff, so schwillt die Haut 
Hchnell; enthalten sie mehr Gerbstoff, so schwillt sie langsamer. Dureh den 
Zusatz von Gerbstoff kann man die Wirkung von Mineralsauren, z. B. Sehwefel
saure, so reguliren, dass damit ein gutes Resultat erreicht wird. Umgekehrt 
miissen bei Gegenwart grasserer Mengen von Gerbstoff auch stiirkere Sauren 
als Mittel zum Schwellen und zur teilweisen Veriinderung der Hautfaser be
nutzt werden. ~Ian erreicht so das zu erstrebende Ziel: Schwellung bei 
gleichzeitiger Angerbung. ~Ian setzt daher den Farben entweder Same 
hinzu oder man benutzt Extracte aus gebrauchter Fichtenlohe, welche sehr 
saurereich sind. Als Saure verwendet man Milchsaure, Weinsiiure, Oxal
saure, Essigsaure (Holzessig), Schwefelsaure (Salzsaure ist nicht zu empfehlen). 
Ferner ist zu beriicksichtigen, dass der gerbende Farbstoff, welcher in 
frischen Extracten vorhanden und auch beim warm en Auslaugen von ge
brauchter Lohe reichlich in Lasung geht, die Schwellung mehr hindert als 
<ler eigentliche Gerbstoff. Der Farbstoff erzeugt Leder mit dicker Narb 0, 

auch manchmal einen dunklen Streifen an der }<'leischseite. Die Haute 
machen eine Reihe von Farben durch nnd erhalten 2 Versteckfarben, werden 
dann in Gruben fertig gegerbt, wobei man auf die Haute Schichten von 
Versetzmaterial bringt und dann Briihen hinzugiebt (bei den Versteckfarben: 
Sauerbruhe). Fur die hierbei zu beobachtenden Bedingungen und die ~!engen 
der zu verwendenden Substanzen sind eingehende Angaben gemacht . 

. Verfasser bespricht dann die Maschinenriemenleder. Da dnrch 
Kalk eine' zu grosse I,ockerung des Fasergewebes eintritt, muss man die 
Wirkung des Kalkes durch kiirzere Aesc11erzeit einzuschriinken such en. 
Besser ist es, das Aeschern ganz fallen zu lassen. Man kann die Haute ent
weder schwitzen und fiir knrze Zeit in verdiinnte Kalkbriihe einlegen oder 
am besten mit Schwefelnatriumkalkbrei an der Haarseite anschwiiden. Die 
Entwertung der lIaare im letzten Faile kommt nicht in Betracht gegenuber 
dem griisseren Gewicht und der griisseren Kernigkeit des Leders, welches 
man erhiilt. Die Enthaarung der Haute erfolgt am bequemsten im Wasch
fass bei zu- und abfliessendem Wasser (womiiglich lauwarm) Nachdem so 
das die Hande sehr angreifende Schwefelnatrium ausgewaschen ist, kommen 
die Haute auf den Schabebaum. Nach dem Ausscheeren kommen die Haute 
in das Waschfasss, dann werden sie geglattet, hierauf intensiv ausgewaschen, 
nachgestrichen und gespiilt. - Das Schwellen der Riemenleoor darf nicht 
Sf} intensiv sein, wie bei Unterleder. Beim Gerben mit gerbstoffreichen 
Materialien muss man darauf achten, dass die Haut nicht zuviel Gerbstoff 
aufnehme. Das I,eder bekommt 10 Farben; die Haute werden eingehiingt. 
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Das Riemenleder soll in den ersten }'arbetl mehr angegerbt werdon als 
Sohlleder. Es folgen dann 2 Versteckfarben. (Versetzen mit Lohe, welche 
mit Sauerbriihe abgetrankt wird.) Als Streumaterial empfiehlt sich Eichen
oder Fichtenrinde oder Quebrachoholz. Die Ausgerbung erfolgt in Gruben 
mit Strenmaterial (bes. Eichenrinde) und Abtrankung desselben mit ver
d iinn t e r en Extracten als beim Unterleder. Die Haute werden in del' 
Regel VOl" den Satzen, schwaehere Leder nach dem erst en Satz erouponirt 
(Croup on heisst das lIfittelstiick der Hant, ohne Kopf nnd Bauch). 

FeHfleeke auf Fichtenterzen entstehen nach EITNER (Gerber 
1884, 208) dann, wenn man das der Hant an der Aasseite anhaftende Fett 
V0r clem Aesehern nieht geniigencl entfernt. Dieses Fett wird namlich im 
Aescher teilweise verseift; die unlOsliche Kalkseife clringt in elas Innere der 
Hant ein unel Hisst ~ich mechanisch nicht entfernen, dagegen wird sie durch 
.lie in den spateren Stadien des Gerbprocesses vorhandenen Sam'en zersetzt 
unter Abscheidung von Fettsauren, welche dem Leder sehr unangenehme 
}'lecke geben. Zur Yermeidung dieses Uebelstandes soll man die Rant 
cntweder sehr sorgfaltig yor dem Aeschern von }'ett befreien, oder Illall 
solI das Aesehern ganz fallen lassen und dafiir das Abgehen der Haare mit 
f!chwefelnatrium bewirken, wonach man das }'ctt beim Ausscheren glciclJ
zcitig mit dem Fleisch abnimmt. 

Verf. verwendet fiir 1 kg' Griinhaut 4 g Schwefelnatrium in 200 g 
Wasser. Die Schwefelnatriumliisung wird mit 12-20 g' Kalk zu einem 
tliinnen Brei angeriihrt, dieser wird an der IIaarseite (bei Rindhauten) an
.~chwiidet und "'irkt in 2-3 Stunden. Die Haute erfahren dann dieselbe 
13ehandlung wie nach dem Aeschern. Das mechanische Entfernen des ~Fettes 
kann bei Fichtenterzen durch 'Vassern erleichtert werden. 

Entsprechend kann man bei Schafleder etc. das Auftreten yon Fett
nee ken durch eine warme Weiche (handwarm) und darauf folgendes 
Strecken im warmen Zimmer vermeiden. lIran darf jedoch auch hier nieht 
zu forcirt as chern. 

Nach EITNER (Gerber 1884, 197,) giebt die Biiffelhaut beim 
Spalten eine Narbenseite, die sich wegen ihres beim Chagriniren zeigenden 
schiinen Korns gut zu Ziegenlederimitation, aber auch zu Lackleder eignet, 
und cine Fleischseite, die ein gutes Brandsohlleder giebt. 

Das Spalten des ~ Leders bespdcht RWELL (Gerber 1884, 159). 
Die gespaItenen Leder zeigen oft eine rauhe Schnittflache. Verf. fiihrt 
diese Erschcinungen elm'auf zuriick, dass man die Haute gewiihnlich im 
halbgegerbten Zustande spaltet, wobei dann die Innenschicht noch nicht 
geniigend durchgegerbt ist. Er empfiehlt, die Haute, besonders wenu 
dieselbeu mit Extractcn gegerbt sind, im viillig garen Zustande zu spalteI( 
Man wascht die gare Rant gut im Fass, dann auf der Tafel mit Biirste und 
Stein aus, 51t die Narbe mit Thran ab und hiingt die Haut zum Abwelken 
auf. Hat das Leder den fiir das Spalten niitigen Trockengrad erlangt, 
so feuchtet man die zu trocken gewordenen Stellen gleiehmassig nach und 
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legt die Haute auf einen Haufen zusammen, den man bedeckt uud 24 Stuu
den stehen lasst. Dann spaltet man. 

RWELL (Gerber 1885, 39,) bring't Notizen iiber Waschbottiche, 
eine einfache VOl'l'ichtung zum Spalten YOU KalbfelIkopfen, iiber Her
stellung von L 0 h t e r zen, schone Farbe derselbeu, iiber biihmische. Soh I e n
odeI' Fichtenterzen, iiher Verwendung von eisenfreiem uud eisenhaltigem 
Kalk zum Aeschern, Arsenikzusatz beim Aeschern,·Extraction etc. 

Nach GAULARD in London (D. P. 27273), 80llen durch elektrolytisch 
entwickelten Wasserstoff in del' er8ten Periode des Gerbprocesses 
die stickstoffhaltigen Substanzen del' Haute zersetzt und in dem zweiten 
Teil des Processes durch elektrolytisch entwickelten Sauerstoff 
die Gerbstoffe oxydirt und in den Hautzellen niedergeschlagen werden. 

ROBERTS in Portville will nach Amer. P. 304958 (Chern. Ztg. 1884, 
1670). beim Gerben die Fleischseite del' Haute mit einer coneel1trirten 
nnd die Narbenseite mit einer verdiinnten Gerbliisllug 

RICHARD SPITTA SEN. in Brandenburg 
trifft naeh D. P. 27574 zur Bewegung 
von FI iissigkei ten in geschlossenen Ge 
fassen fiir Ge rbereizwecke folgende Ein-
richtung: Tn del' Grube oder dem Gefass ist 
ein unten und oben offener Schacht E an
geordnet. In demselben wird ein Kolben b 
auf- und abbewegt. Hierdurch wird die Gerb
~'Iiissigkeit in bestandiger Bewegung gehal
ten und gut umgeriihrt, so dass die in del' 
Grube an I.atten h aufgehangten Haute nieht 
mehr oft aus del' Grube genom men zu wer
den brauchell, sondern wiihrend del' ganzen 
Dauer del' Einwirkung der betreffenden Gerb
fiiissigkeit in derselben verbleiben konnen. 

Statt des verticalen Schachtes E kann auch 
ein horizontaler Schacht am Boden des Gerbe
gefasses construirt sein, del' an den Enden mit 
vertical en , oben nach der Gerbefiiissigkeit hin 
offenen Schachten verbunden ist. In dem hori
zontalen Schacht wirel ein Kolben hin- und her
bewegt. 

CHAILLY in Paris hat einen Apparat fiir 
S chne I1ge I' b erei erfunden(D.P. 27976). Fig. 205. 
In dem Bottich E walzen sieh auf del' kreisfiirmigen 
Bahn 0 zwei die Haufe aufnehmende Trommehi T 

behandeln. 
Fig. 204. 

Fig. 205. 

urn, deren ~andungen mit Lochern versehen und im Innern mit Pfiocken be
setzt sind. Die Gerbfliissigkeit in E wird bestandig abgeJassen, durch KHir
gefasse geleitet, an Tannin wieder angereichert und von Nenem in E geleitet. 
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Nach DE SOLMINIUAC ill Henant, }'inistere, (D.P. 31092) werden 
zum Gerh en unter Anwendung Yon Centl'ifugalkraft die Haute an dem 

Fi~. 206. Umfange einer durehbrochenen 
Trommel .A. befestigt, dann wini 
die Trommel ill schnelle Rotation 
gesetzt und Gerhfliissigkeit durch 
die hohle Achse n in feinen 
Stralen in die Trommel geleitet. 
Die Fliissigkeit dringt durch die 
Einwirkung del' Centrifugalkraft 
in die Poren del' Haute ein uud 
bewirkt eine schnelle Gerbung. 
Der Trommelmantel besteht ent
weder aus Staben odeI' Metall
geflecht odeI' aus perforirten 
Blechen. Die Haute werden um 
die Trommel herumgelegt, dar

iiber kommt ein "'IetaUgeflecht, das an del' Trommel befestigt wird. Die 
Trommel ist oben mit ~fantel n bedeckt, untelt liegt ein Reservoir o. 

EITNER (Gerber 84, 150) empfiehlt statt der gebrauchlichen Ap
pretur del' Sohlleder mit Leimwasser, welche die Aasseite glatter 
und glanzender, jedoch etwas klebrig macht, eine solche mit einer Abkochung 
von Leinsamen odeI' von isHindischem Moos, dem man etwas alten Fischthran 
zugesetzt hat. Auch arabisches Gummi in sehr venllinnter Lii~ung ist ge
eignet. 

Eine Lederappretuf von ClAWALOVSKI (Ind. HI. 1884, 261) bestellt 
aus Leinolfirniss, Sehellack, Kampher, die in Alkohol gcliist und eventuelJ 
mit gerbsaurem Eisen und Anilinfarhe (Nigrosin) schwarz gefiirbt sind. 

Nach GAWALOVSKI besteht das von England unter dem Namen "English 
spied" eingefiihrte Mittel zum Einsalzen roher Haute uud zum Beschweren 
von fertigem Leder aus Chlorbaryum, das Baryulllnitrat-haltig ist. (D. Gerber
Ztg. 1884, No. 85.) 

KUHNE wendet sich im Anschluss an den Verein deutscher Gerber gegen 
die Vel'wendung von Stal'kezucker zum Beschweren von Leder. (Ind. BI. 
1884, 237.) 

Safflan, Lackleder. CORNELIUS HEYL in Worms verwendet nach D.P. 
30282 zumAufspannen vonLeder beimLackiren, ]'arben und Trocknen 
durchlochte e is ern e PI a t ten, welche an Rahmen sitzen, und in deren 
Bohrungen man die RundeI' del' gespannten Leder mit Diibeln oderStopfen 
einklemmt. Die Rahmen kiinnen unten mit Winkeleisen versehen sein und 
aufeinander geschichtet werden, oder sie werden in einzelne Facher eines 
Trockenofens eingeschoben. 

Nach EpSTEIN in Frankfurt a. M. (D. P. 28483) wird das auf gewiihn
lich~ Weise vorbereitete und auf beiden Seiten gefarbte Leder zugerichtet, 
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indem man dasselbe auf del' Narbenseite ill gebrauchlicher Weise fertig stellt 
und glattet, dann auf del' Fleischseite mit einer Losung von Albumin odeI' 
einem albuminartigen oder Albumin enthaltenden Stoff, welcher die Consistenz 
eines sehr diinnen Breies hat, bestreicht, trocknet und mit del' Stol's
maschine glattet. 

Zur Vergoldung oder sOllstigen Metallisirung von 1IIobelieder 
und Ledertapeten wird nach KLOPFER in Miinchen (D.P. 30224) das Leder in 
einem Aetznatronbade geweicht und Jlach einiger Zeit herausgenommen, ge
trocknet und mit einer Liisung von Hausenblase und Alaun getrankt. In der 
Luft vollstiindig getrocknet, wird es je nach Qualitat ein- bis zweimal mit Roh
collodium, welchem pro kg 2 g Ricinusiil beigemengt sind, iiberzogen, aber' 
mals getrocknet und hierauf mit einer schwachprocentigen Lusung von Kaut
schuk in Benzin behandelt. Hierauf wird del' zur Yergoldung bestimmte 
Firnis (bestehend aus altern Leiniilfirnis, mit Bieiglatte und venetianischem 
'Terpentin gekocht) aufgetragen. 1st derselbe soweit trocken, dass er nul' 
mehr klebrig ist, so wird das Gold (Silber, Metall etc.) blattweise aufgelegt 
lind mit einem Borstenpinsel iiberbiirstet. 

GIace-Gerberei und Farberei. Die Anwendungder Anilin far b st 0 ff e 
in del' Glacelederfarberei bespricht SIMON. (Gerberzeitung und Gerber 
1884, 222); die Kidlederfarberei (Gerber 1885, 25). 

Mlneralgerberei. Nach DONALD (Journ. soc. chern. indo nf, 615) wird 
bei der Chromg er b erei VOll HEINZ8RLING ") lIeben dem sauren chromsauren 
Kali Kochsalz verwelldet, weil dieses dem Leder Weichheit giebt und be
~onders, weil es dell VOll REIMER ~ Coriin" genannten Hautbestandteii lost, 
welcher die Fasel'll aneinander klebt und so der Bildung von weiehem bieg
samen Oberleder im Wege ~teht. Zum FiilIen und urn der Haut mehr Kiir
per zu geben, werden Thonerde und harzige Stoffe nach dem eigentlichen 
Gerben in die llaut eingefiihrt. Reines Paraffinwachs mit hohem Sehmelz
punkt hat sieh im allgemeinen als sehr verwendbar erwiesen, abel' bei Sohl
leder muss demselben gutes Colophonium oder gewohnliehes Harz zugegeben 
werden, urn dem Leder mehr Steifheit zu geben. Die Haute kommen naeh 
gewohnlicher Vorbereitung in Bader, welehe Liisungen von Kaliumbiehromat, 
Alann und Kochsalz enthalten. Man verwendet zunaehst verdiinnte, danll 
stark ere Liisungen. Schwere Sohlleder werden in drei bl's vier W oehen ge
gerbt. Nachdem die Leder aus den Gerbegefassen genommen sind, kommen 
sie, falls sie SohIleder geben sollen, in eine Losung von Chiorbaryum, 
urn das freie Kaliumbichromat in Baryumsalz iiberzufiihren. Die zu 0 be r
led e r bestimmten Haute werden ahnIich mit andern Salzen (?) behandelt, 
urn alles Gerbmateriai, das nul' durch FHichen-Attradion gehalten wird, uu
liisJich zu machen. 

Die Haute werden dureh reines Wasser genommen und dann bis zu 
dem Punkte getrocknet, bei welchem sie am besten das Paraffinwachs und 

*) Techn.·chem. Jahrb .• , S. 315. 
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Harz annehmen. Diese Sub~hlzcn werden in besonderer Art (?) aufgeliist 
nnd verdiinnt, um die feinsten }'asern der Haut zu durchdringen. Die Hiiute 
wenlen lIun in gewDhnlieher Weise zugeriehtet. 

Das Chromleder wirel von der EGLINTO:"l-COMPA:"IY fahricirt. 
Das Leder enthiilt, l!erechnet auf Bichromat, yon diesem 3'3-6'18 Proc. 

im Durchschnitt 31/~-31/2 Proc., davon zieht Ilach OI,ARK kochendes Wasser 
in ciner halben Stunde 0'005 bis 0'054 Proo. aus, wlihrend kaltes Wasser 
in 6 Tagen 0'014 bis 0'135 lost. Der Verf. folgert daraus, dass unter 
gewiihnlichen Umstauden keine Chromverbindung aus clem Leder austretell 
lind etwa dem Fuss schadlieh werden kanll. Neben der 'Chromverbindung, 
welche im Leder griisstenteils als Chromoxyd vorhandeu ist, enthalt da.-.; 
Le(ler 51/9 bis 6 Proc. Chlornatrium uml ziemliche ~Iengen Thonerde. -

SHAW in Adelaide, Australien, hat im D. P. 27270 ein Verfahren 
der Seifengerberei unter Anwelldung von C'arbolsaure besehrieben. 

Die Tierhaute, welche auf bekannte Weise gekalkt, enthaart Hnd iiber
haupt vorbereitet wurden, bringt man zur Herstellung yon Sohl- ulld 'l'reib
riemenleder in ein Gerbebad, welches aus einer Mischung von 471 Wasser, 
in welchem 96 kg Seife geliist wurden, mit '2 1 Carbolsaure besteht, und 
Iasst die Haute so lange darin, bis dieselbell $ich in Leder verwalldelt 
haben. Dieser Process winl dadurch beschleunigt, dass man der genannteu 
Gerbefliissigkeit von Zeit zu Zeit his 0'51 ffischer Carbolsaure zusetzt . 

. STARCK in Mainz benutzt ~Ioostorf, um ahnIich wie mit vegetabilischell 
Gerbstoffen*) so auch mit milleralischen ein faseriges Gerbmaterial zu 
erhalten. (D. P. 28881.) Zum Zweck der ~[jneralgerbung trankt man 'Nloostorf 
mit. den Losnngeu VOll mineralischcn Gerbesubstanzen. :Nlan vermengt Zl1 

tliesem Zweck z. B. eine I,iisullg von Alaun unci Kochsalz in den bei del' 
Weissgerbung iiblichen Mischungsverhaltnisscn mit clem Moostorf, bis eine 
dickbreiige 'Nlasse entstanden ist, mit der danll die zu gerbenden Haute &hn
lich \Vie mit gewiihnlicher Eichenlohe in Gruben versetzt werden. 

Slillliscbgerberei. Nach SHAW in Atlelaide (D. P. 27270) werden die 
rohen, gekalktell und enthaarten Haute in ein Gemisch von 4 Teilen Oel 
uud ein Teil Carbolsaure wahrend 1 bis 2 'I'agen gebracht und nachher in 
ein Bad, bestehend aus einem Gemisch von 4 Teilen Schwefelkohlenstoff 
mit 1 'rei! Carbolsliure gelegt, lVorauf sie ausgewaschen werden. 

Scbmieren nnd Wasserdicbt1ll3cben. J a pane si s eh er Thrall Ull d 
japanesischer }'ischtalg werden nach EITNER (Gerber 1885, 124) aus 
Fischen durch Auskochen mit ,"Vasser gewonnen. Das Rohol trennt sich in 
Schichten, oben setzt sich L1er Thran ab, die mittlere ist der Talg, darunter 
Wasser mit Schleim, Fischtei!en und suspendirtem Oel. ~ran liisst die oberen 
Sehichten einzeln abo Der Thran eignet sich gut ZUlll Schmieren, der 
Fisehtalg kann mit Vortei! den Rindertalg in der Gerberei ersetzen. 

Nach WORTH in I,ondon werden zum Wasserdichtmachen VOIl 

') 'l'echn.·chem. Jullrb G, S. 405. 
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G ewe ben, Led e r u. S w. (Eng!. p, 4921) tliese Stolfe mit oiner Lijsung 
von Thonerde-Palmitat oder Oleat in Petroleum getrankt. 

Maschinen nnd Werkzeng. Die Gummi-Couchen bezw. Gummi
cylinder in der Lammleclergerberei (Gerber 1885, 3). Das Belegen cler 
Baume mit Gummiblattern wircl zu teuer, weil sich clie Blatter zu schnell 
abnutzen. Gummicylinder von HANNE~IANN*) (D. P. 23864) gestatten eine 
bessere Ausnutzung des teueren Gummis, wei I sie gedreht werden konnen. 
Dieselben haben sich als zweckmassig erwiesen, obwol auch hier das Material, 
der Gum)lli, der weiteren Ausbreitung der Erfilldung entgegensteht, weil es 
zu teue; uncl haufig von schlechter Qualitiit ist. Es empfiehlt sieh, das 
Leder durch ein billigeres llIaterial (Leder?) zu ersetzen. 

IIANNEUANN in Magdeburg giebt nach D. P. 27791 (Zus. zu D. P. 23864) 
dem hohlen Gummieylillder des Schabebaumes innen eine Verstarkung 
aus hartem, aber federndem :Material, wie Drahtgewebe, Stahlbleeh etc., 
wodurch die friiher angegebene FiilIung des Cylinders mit zusammengepresster 
Luft iiberfiiissig wird. 

GROTHE ill Berlin (D. P. 31440). Walkfass fiir Gerbereizwecke mit 
Ifeizvorrichtung. 

SPITTA SEN. in Brandenburg a. H. beschreibt in D. P. 27735 eine 
llIaschine zum Strecken und Ausclehnen aufgetrockneter Felle und 
IHnte. 

GROTHE in Berlin. B ii r s t mas chi n emit zwei gegen einander 
arbeitenden Biirstenwalzen zum Bearbeiten von rohen und gegerbten Hauten 
Hnd }<'ellen. (D. P. 28640). 

SAM. HALEY hat im Eng!. P. 4677, 1884 eine Ausstreichmaschine 
beschrieben, welche eine Modification der FITZHENRY- oder JACKsoN-Maschine 
ist. Die .l!Iaschine besitzt zwei Arbeitstische, welche abwechselnd benutzt 
werden. 

}<'rau GARNIER - BELLEVILLB in Paris. Maschine und Werkzeuge zum 
Bearheiten von Hauten und zum Zurich ten von Leder. (D. P. 
29747). 

CORNELIUS HEYL in Worms andert die .l!IETZGER'Sche Led e r
schleifmaschine**) nach D. P. 28432 in einigen Punkten abo Die in Ver
bindung mit dem Arbeitsschemel, der mit Gummiplatten iiberzogen ist, 
wirkende Trommel erhalt statt der mit Schinirgelleinen iiberzogenen Leisten 
anch andere Ueberziige, so von Bimstein fiir kraftigeren Angrilf, von Kork 
etc. fiir leichteren Angrilf, von Filz nnd derg!. fiir Abreiben und von FlaneH 
zum Abwischen. Die Trommel kann auch mit nicht weiter bezogenen Leisteri 
aus Hartgnmmi, mattirtem oder polirtem Glas, Kautschuk, Leder, .JIetall etc. 
besetzt sein. 

Knnstleder. Zur Herstellung von Kunstleder verwendet WARNER in 
J,ondon Lederabfalle in folgender Weise: (Eng"!. P. 5975/1883.) Die Ab-

') Tecbn.·chern. Jabrb. 6, S. 411. 
") Techn.-chern. J ahrb. 0, S. 451. 

Biedermann, Jahrb. VII. 25 
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faIle werden gereinigt und dann in verdiinntem Glycpriu aufgeweicht, dessen 
Ueberschuss abgepresst wird. . Sodann werden die Abfalle in einer Losung 
von Casein digerirten, worauf die .Masse eine Reihe von geriffelten, dann von 
glatten Walzen passirt. Dabei wird das Casein eoagnlirt, indem ein Stann 
von schwacher Alaunlosung oder von Salzsaure oder Essigsaure darauf ge
bIas en wird. Das so erzeugte Lederblatt wird sehliessIich einem stark en, 
hydraulischen Druck ausgesetzt und langsam getrocknet. Dureh eine etwa 
noch folgende Behandlnng mit Glycerin wird es gesehmeidiger. Die Casein
losung wird bereitet, 'indem Kase mit dem zwolffachen Volumell Wasser 
gekocht und dann mit soviel Aetznatron versetzt wird, bh; Losung eintl'itt; 
die abgekiihlte Liisung wird filtrirt. 

ELKAN BAUER in Wien (D. P. 27503 vom 3. j;'ebr. 1883) vermengt 
zur Herstellung eines Ersatzstoffes fiir Leder tierisches Eiweiss fiir 
sieh oder unter Zusatz eines Pflanzen - :((Iebstoffes (Dextrin, Gummi etc.) 
mit Glycerin, fettem Pflanzenol und concentrirter Kautsehuklosung. Diese 
l\lasse wird, eventuell nach Einriihren eines Farbstoffes, auf ebene Platten 
gegossen und bis zum Erstarren Iiegen gelassen. Die erstarrte Schicht 
wird bei niederer Temperatur auf Spannrahmen getrocknet und durch mehr 
oder minder langes Eintauchen in fliissigen Gerbstoff wie Leder gegerbt. 

Das so hergestellte kiinstliche Leder wird nach D. P. 28984 mit einer 
Liisung von Seife in Glycnrin und mit Fisehthran oder einem and( ren 
Fett eingerieben, um dasselbe weich und geschmeidig zu erhalten. 

Nach KLEIN in Budapest (D. P. 28887) wird zur Bereitung von K u n s t
led e r auf gekochte Holzfasern ein Gemisch von hollandisehem Leinol, Sil her
gIatte und Rebenschwarz in heissem Zustande beiderseits aufgebracht. AlsdUTlll 
werden die vom Fett durchdrungenen Platten nach ihrer Ablagerung und EI'
bartung an der Luft durch Eisenwalzen hindurchgelassen und gut satinirt, worauf 
noeh ein zweiter Anstrich in derselben Weise und mit demselben 
Gemisch unter Zusatz von Siecativpulver, zwecks schnelleren Trocknens, 
und von Terra Siena, zwecks Erzielung der rotlichen Lederfarbe folgt. 

ARTHUR LEmIA!s~. 

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

Einfnhr Aus fullf 
vom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 

vYaarengattung 1. Januar 1884 1. Januar 1884 bis Ende bis Ende bis Hnde bis Ende December Juni 1885. December Jnni 1880. 1884. 1884. 

an Holzborke und Gerberlohe 656794 677 556 48818 39868 
Leder .......•... 37943 40067 45763 '43370 
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XXXIII. Leim. 
Knochenleim. Da die Entfettung von Knochen mit Benzin sich 

mehr und mehr ausbreitet (vgJ. S. 307), so fehIt es nicht an neuen Apparaten fiir 
diesenZweck. So haben SCHNEIDER in Lehrberg b. Ansbach in D. P. 26687 und 
NEU~IEYER in Niirnberg in D. P. 26882 Apparate zum Entfetten von 
Knochen mittelst fliichtiger Losungsmittel angegeben. Del' 
letztere Apparat dient auch zum Entleimen nach dem unten angegebenen 
Verfahren. 

Bei allen diesen Appal'aten bietet die vollstandige Condensation des 
Benzins beim Austreil;ten nach dem Entfetten Schwierigkeiten, zumal da 
demselben vielfach noch iibelriechende Gase beigemengt sind. Zur miiglichst 
yollstandigen Condensation der Benzindampfe haben darum L. & C. 
STEINMULLER in Gummersbach (D. P. 31238) einen Apparat construirt, hei 
welc1lem die Benzindampfe zunlichst Rohren pas siren, die aussen von Wasser 
berieselt werden und dann beim Austritt aus, den Rohren von fein zerteiltern 
tVa3ser getroffen werden. Das Gemisch von Kiihlwasser und condensirtelll 
Benzin tritt durch eine unten umgebogene Riihre in einen Behiilter, in 
~velchem sich Benzin und Wasser scheiden. 

Ein wesentJicher Punkt in del' Leimfabrikation ist die Reinigung 

der entfettetell Knochen von anhangenden fremden Bestandteilen 
vor der Elltleimung. Diese Reinigung wurde bisher auf nassem oder 
trockenem Wege yorgenommen. 1m ersteren Faile wurde das Leimgut mit 
Wasser gewaschen, im letzteren wurde es mit Stamp fen behandelt. Da bei 
letzterem Verfahrell yiel zur Leimfabrikation untaugliches Knochenmehl sich 
bildet uud auch eine griindliche Reinigung lIicht stattfindet, so hat Til. 
BERLl!'OER in Ohlau dieses Verfahren verlassen und wendet statt clessen znr 
trockencn ReinigulIg von Knochen folgendes im D. P. 30565 geschiitztes 
Verfahrell an. 

Die clItfeiteten und getrockneten Knochen kommen ill eine rotirende, 
mit durchliichertcrn I\Iantel versehene und an clen Enden abgeschlossenc 
Arbeitstrommel und werden durch Abreiben an einander beim Rotiren der 
Trommel von den schmutzigen und in Fiiulnis befindlichen ausseren Teilen 
befreit. Das abgeriebene Pulver fallt durch die Locher der Trommel. 

Um das Entleimen der Knochen mit dem Entfetten durch 
Ben z i n zu vereinigen, inclem man beide Operation en in demselben Apparat 
verrichtet, verfiihrt NEUMEYER in NiirnbBrg uaeh D. P. 26882 so, dass er 
die entfetteten K)lochen im Extractor zunaehst mit warmem Wasser Qcspiilt 
und so waseht. 

lIierauf werden die Knoehen mit verdiinnter Oxalsaure oder Salzsaure 
macerirt, wobei man die Losung continuirlich unten absaugt uIHI oben 
wieder auf die Knochen driickt. Nachdem die Saure abgelassen, wird Dampf, 
schliesslich heisses ~Wasser in (len Extractor eingebraust; auch dieses .kann 

25'" 
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man mittelst eines Injector~ wiederholt auf die Knochen aufgehen, bb die 
Leimliisung concentrirt genug ist. 

FRY in London (D. P. 28326) gewinnt Gelatine und Fett clureh 
Koehen von Knochen u. dgI. mit sauren Sulfiten, besonders saurer schwefiig
~aurer Magnesia, unter Druck. 

Wertbestimmung Ton Lehn. BAUSCHINGER giebt (Bay. Ind. u. (Tew. 
HI. 1884-, 1 und 210) Mitteilungen iiber die Bindekraft verschieclener 
Leimsorten. Er verschie bt zwei geleimte Holzstiieke in Richtung del' ge
leimten FHiche und bestimmt dadurch die A b s c he rf est i g k e it: sie 
crwies sieh zu 38 bis 75 kg auf 1 qcm bei verschiedenen Leimsorteu. 
Ferner ubt er auf zwei an einander geleimte Holzstiicke senkrecht zu del' 
geleimten Fliiche einen Zug aus. Die zum Zerreissen erforderliche Kraft 
ist die Zerreissfestigkeit; sie betrug 14 bis 37 kg anf 1 qcm bei den 
lllltersuchten Sorten. ARTHUR LEHMANN. 

Statistik. 
Jm Dentschcn Reich betrug in metr. Centnern ausgellriickt die 

Waarengattung 

an (jelatine und Leim .... 

)
1. J~~~a~nfuh:~m , 

bis Ende 1. ~nh 1884, 
b,S Ende 

December Juni 188' 
1884 " 

. I 18838 ifehlt Pr.188!i1 

Ausfuhr 
vom 

1. Januar 
bis Eude 
December 

1884 

vom 
1. Juli 1884 

bis Ende 
Juni 188~ 

37059 ifeblt pr.188~) 

XXXIV. Organische Sauren. 

Zur Gewinnung conccntrirtel' Essigsaure und von Acetatell aus 
verdunnten wassrigen Essigsaureliisungen vermittelst Extraction hat THWDOR 

GunRING in Frankfurt a. J\L (D. P. 28064) ein Verfahren angegeben, welches 
darin besteht, dass verdiinnte wassrige Fliissigkeiten, wie Garungsessig 
Holzessig u. s. f. mit oder ohne Zusatz eines Salzes mit Aethylaether odeI' 
J;~ssigaether odeI' Amylalkoh0'1 in innige Beriihrung gebracht werden, wobei 
die Essigsaure von diesen Stoffen aufgenommen wird. Aus cler erhaItenen 
concentrirten Essigsaureliisung steIlt man die Essigsaure durch Verdampfen 
des Liisungsmittels· dar oder man gewinnt durch Sattigen derselben mit 
Hasen .die betrefIenclen Acetate. Die Patentanspriiche sind: 1. Extrahirung 
lIer Essigsaure aus essigsaurehaltigen wassrigen Fliissigkeiten vermittelst in 
Wasser schwer liislicher Alkohole oder Aether odeI' Esther a) ohne Zusatz 
h) unter Zusatz von in dem Extractionsmittel nicht liislichen Salzen odeI' 
Sauren. 2. Verwendung del' in dem Extractionsmittel g'eliisten Essigsaure a) ZUI' 

Herstellung von Acetaten durch ZufUhrung der Basis, b) zur Herstellung 
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yon concentrirter Essigsaure durch Abdestilliren des Extractionsmittels, 
eventueil nach vorhergehender Entziehuug des mitgeliisten ''IV assers vermittelst 
wasserentziehende Substanzen, c) (lurch Riickiibertragung aus dem Extrac
tionsmittel auf reines Wasser. 

In der Z. f. Spiritusind. 1884, 369 bespricht HEINZELMANN die ThIittel 
wr Bekampfung des Essigpilzes. Besser als Salicylsiiure, welche in einer 
Concentration yon 0'075 Proc. wirkt, erweist sich das Ausschwefeln del' 
Raume und die \-erwendung von Calciumbisulfit. Ein dreimaliger Ueber
gUSH von 60 cbcm sauren schweflig·sauren Kalkes in 6 I Essig todteten den 
Essigpilz in ciner Nacht vollstandig. Wenn man ferner so lange heissen 
Essig in die Bilder giesst, bis derselbe unten mit 50 a abfliesst, so kann 
man sicher annehmen, dass aIle Essigalchen abgestorben sind. Der Bilder 
kann dann ,i'ieder durch Uebergusse von gutell1 kalten Essig auf seine 
Normaltemperatur gebracht und durch Aufgiissc von Essiggut wieder in 
'l'hiitigkeit gesetzt werden, nachdem man natiirlich den dllrch Essigalchen 
getriibten Essig vorher entfernt hat. 

A. VOGEL (Bayr. Ind. u. Gew.-Bl.) benutzt zur Erkennung eines Zu
satzes freier Min e ra I Sa u r e zum Essig eine mit Soda versetzte J odkaliull1-
starkeliisung. Dieselbe giebt mit dem zu priifenden Essig und etwas chi or
saurem Kali erwarmt selbst bei Anwesenheit von Spuren freier Mineralsiiure 
eine blane Fiirbung. 

B. KOHNSTEIN (Dingl. 256, 128) schHigt wr Bestimmung der freien 
Schwefelsaure im Essig folgencles Verfahren vor: 100 cbcll1 des Speise
essigs werden mit soviel Thlagnesiumoxyd geschiittelt, bis die Fliissigkeit nicht 
mehr sauer reagirt. J\fan filtrirt und bringt 25-30 cbcm des klaren ·Filtrat, 
in einer Platinschale zur viilligen 'l'rockne. Das Magnesiumacetat verwandelt 
~ich bei massigelll Gluhen in Magnesiulllcarbonat, wahrend J\Iagnesiulllsulfat 
unverandert bleibt. Der Gluhriickstand wird nun mit kohlensaurehaltigem 
,Vasser versetzt und eingedampft, Jall1it das Thlagnesiumcarbonat pulveriger 
winl unt! das Magnesiumsulfat leiehter au~zuwaschen ist, mit heisselll Wasser 
rligerirt und filtrirt. Im Filtrat wirel (nach dem Ausfiillen yon etwa vorhan
denem Kalk) die Thlagnesia als Pyrophosphat bestimmt und aus der 
Quantitiit derselben die Thlenge der (Iem Essig zugesetzten freien Schwefel
R~iure berechnet. 

Zur Untersuchung von essig·saurem Kalk empfiehlt FR. GOBEL 
(Repert. anal. Chelll. 31, 374) den kaufliehen essigsauren Kalk mit einer ab
gemessenen Menge Phosphorsaure zu versetzen und auf dem Wasserbade 
ZUy 'l'rockne einzudampfen. Der Riickstand wird mehrmals mit Wasser auf
genommen und wieder verclampft bis kein Geruch nach Essigsilure meltr 
wahrzunehmen ist. Darauf wird in Wasser geliist unt! der Ueberschuss der 
Phosphorsiiure mit Natronlalige gell1esseu. Die dem essigsauren Kalke hei
gemengten Quantitaten Aetzkalk und Carbonat werden in einer besoncleren 
Portion mit Salzsaure titrirt. 

ctnhyclride organi~eher S~iuren crhalt man nach einem Patent 
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del' chemischen Fabrik vormals HonlANN & SCHOETENSACK in Ludwigshafen 
a. Rh. (D. P. 29669), wenn die entwasserten Salze der Essigsaure, Propion
sii.ure, Buttersaure odeI' Benzoesiiurc bei einer den Siedepunkt des betrefi'enden 
~\.nhydric1s wenig iibersteigenden Temperatur mit Chlorkohlenoxyc1gas be
handelt werden. Es resultirt ein Anhyuric1 und Chlorid cnthaltendes Des
tillat, welches durch fraetionirte Destillation in seine Bestallc1teile zer
legt wire!. 

Ueber die Anwenduug entwasserter Oxalsiiurc als Condensations
mittel siehe R. ANSCHUTZ. (Ber. 18, lO78a.) 

Ii'. G. NOWALI. in Boston (Engl. P. 5780/1883) beabsichtigt DarstellUlig 
von :nIi I eh s a u I' e und Gewinnung eines }-Iorc1ants, welches als wesentliehen 
Bestandteil Milchsaure enthiilt. Eine starkemehlhaltige Substanz winl mit 
Wasser auf 40-450 erwarmt. Dann wird cine Fliissigkeit,' welehe Milch
sfmre-Ferment enthalt, und kohlensaurer Kalk zur Bindung ller }-Iilchsaure 
zugesetzt. Del' durch Garung erhaltene neutrale milchsaure Kalk wird in 
heissem Wasser geliist und das Filtrat mit Schwefelsaure versetzt, so dass 
hieh das saurc I,actat bildet. Dureh Coneentriren und Abkiihlen untcr 70 
scheiden sich Krystalle aus. Dureh Vermeitlung jeder Beweg'ung bei del' 
Garung soli die Rildung von Buttersaure vel'hindert werden. Zur Her
stellung del' Beize werden 4 TIe. Milchsaure mit 1 TI. Oxalsaure vermischt. 
IJieselbe soli besonders in del' Farberei tierischer Fasel'll Verwendung finden 
llJld die W' einsaure Beize ersetzen.*) 

Zur Reinigung von Wei n s t e in fiillt FR. DIETRICH in }-Iullclien 
(D. P. 28769) Eisen und Thonerde aus der Rohweinsteinsiisung in der Siede
hitze mit Phosphol'siiure. Die wieder zu verwelldellden kalten Mutterlaugen 

') Ueber die Milchsaul'efabrikation in den Vereinigten Staaten schreibt 
Herr Dr. RADENHAUSEN: CHAHLES E. AVERY, ass. AVEllY LACTATE Co., Boston, Mass. (Vel'. St. 
Pat. 243827 yom 5. Juli 1881) lasst zuckerhaltige Substanzen mit ngetabilischem Albumen 
bei hoher Temperatur 100·-120° F. vergaren und neutralisirt die elltstehende Milchsaure 
mit Calcium carbonat. J<'abrikmiissig erhalt er den Zucker durch Couvertiren gemahlenen 
Getreides. Del' Process ist verhiiltnismiissig geruchsfrei und das Product von besonderer 
Heinheit. 

Cn. O. THOMPSON (Vel'. St. Pat. 290284 YOm 18. Dec. 1883) stem zunachst wie 
AVEJ<Y normales Calcillmladat her und verwandelt dieses nach volliger Heinigung in das 
saure Lactat, iudem er die Hiilfte del' iiquivalenten Menge Schwefelsaure zur Losung des 
Lactats hinzufiigt, den Gips abfiltrirt und das Filtrat bei 45° F. krystallisiren liisst. 

G. A. MARSH (Vel'. St. Pat. 290252 und 290253 yom 18. Dec. 1883) Hisst sich seine 
Entdeckung patentiren, dass man sowoI gemablenes Getreide wie auch dextriartige 
Kiirper sogleich in Milchsiinregiirung versetzen kann, ohne vorber Zucker zu erzeugen. 
Del' Referent kann diese Beobachtungen bestatigen nnd hat schon VOl' mellreren Jahren 
gefunden, dass die feinen Abfalle del' Maisstarkefabriken langere Zeit sich selbst iiber
lassen in MiIchsauregarung iibergehen. Neutralisirt man das Material mit Carbonat, so 
schreitet die Siiurebildung fort abel' es wird nun nicht mehr Milchsiiure gebildet sondern 
Siluren del' Cn HZn 0 2 Reihe. Will man diese ausschliessen, so muss die FHissigkeit anf 
1100 F. crhitzt werden. 

Bei del' jetzigcu Ausdehnung des Verkaufs von saurem Caliumlac!at zu Backpulvel'll 
:ilIordants u. s. w. liessen sich die jetzt vielfach wertlosen Abfiille del' Stiirkefabriken zu 
Nutze machen. P. RADllNHAUSEN. 
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werden durch Zusatz von gel bern Blutlaugensalz gereinigt. In einer ganzen 
Reihe von Arbeiten werden Methoden Zl.\T Analyse weinsaurer Salze resp. 
Bestimmung der Weinsaure mitgeteilt. 

Dahin gehoren: L. WEIGERT: :Methode zur Bestimmung des teehnischell 
Wertes des weinsauren Kalkes (vgl. S. 267). W. B. HART. Wert
bestimmung von Brechweinstein. Es wird die Verwendung einer auf 
arsenige Saure eingestellten Chlorkalklosung zur Titrirung des Brechweinsteins 
in alkali scher Losung und Riicktitrirung mit arseniger Saure empfohlen. 

PROSPERO FERRARI (Landwirt. Vers. Stat. 29, 253). Ueber die Sicherheit 
del' BERTHELOT :FLEURIEu'schen JlIethode zur Bestimmung des WeinsteinD 
und der Weinsaure. 

Zum Nachweis del' Citronensaure empfiehlt C. l\IANN (Ztschr. anal. 
Ch. 24, 201) die Probe mit Glycerin in einer Porcellanschale vorsichtig zu 
schmelzen, das Gemenge dureh kochendes Ammoniak in Losung zu bringen 
und diese der freien Verdunstung zu iiberlassen. Unter dem Einflusse del' 
Luft nimmt bei Anwesenheit von Cttronensaure die Fliissigkeit eine schwach 
griine Farbung an. Wird aber dieselbe durch weiteres Eindampfen yom 
Ammoniakiiberschuss miiglichst befreit, mit wenig 5-fach verdiinnter (rauchen
der) Salpetersaure oder mit (8-10 proeentiger) Wasserstoffsuperoxydliisung 
vcrsetzt, so tritt die :Fiirbung sogleich und sehr intensiv auf. Bei Anwendung 
von HN03 geht die Farbung beim Erwarmen in ein dunkles Blau iibel'. 
Weinsaure und Aepfelsaure geben diese Farbenreaction nicht. 

Uebel' das Vorkommen von Carbonsauren im Steinkohlenteerol 
berichtet K. E. SCHlJLZE (Ber. 8, 615): Er hat durch fractionirte Destillation 
und fractionirte Neutralisation des bei 235-240° iibergegangenen Anteils 
Henzocsaure isoliren konnen. 

Ueber· die Beimengungen del' aus S iam-B enzo e· sublimirten B enzo e
Hiiul'e O. JACOBSEN (Arch. d. Pharm. 22, 366.) Eine Untersuchung des 
"Brenziils" del' sublimirten Hal'zbenzoesaure, d. h. des Anteils, welcher bei 
der Behandlnng dieser Saure mit kohlensaurem Natron zuriickbleibt ergab 
folgende Bestandteile: 

Benzoesauremethylester C6 HS C02 CH3 

Benzoesaurebenzylester (Peruvin) C6 H" C02 CH2 C6H" 
Vanillin C6 H3 (OCH3)OH-(COH) 
Brenzcatechin C6 H4(OH)2 
Acetylguajacol C6 H4 (OCH3)(OC2H30) 
Benzoylguajacol C6H' (OCH3)(OC7H50)? 
Bjlnzophenon C6 H5COC6 H5 

lrgcndwelche Zimmtsaurederivate waren nicht vorhanden. 
Zur fabrikmassigen Darstellung von Salicylsaure sind mehrere neue 

}I ct hoden patentirt worden. 
In einem Znsatzpatent zu 24151, D. P. 27609, wird von der Chemischen 

J<'abrik, vormals HOFllANN und SCHOETENSACK in Ludwigshafen a. Rh. Dar
stellung von Salicylsaure durch Zusammenschmelzen von Diph eny lear bo na t 
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mit Natrollhydrat und Phenolnatrium ill Anspruch gcnolllmen. K, 
resultirt bei diesem Verfahren salicylsaures Natron und Phenol. 

Die CHEMISCHE FABRIK An' ACTIEN vorm. E. SCHERING in Berlin hat 
ein Patent genommen (D. P. 28985, abhiingig yom Patent No. 27609) zur 
Darstellung von Salieylsiinre dureh Einwirkung VOll Dip 11 en y lear bOll a t 
auf Phenolnatrium. Beim Erhitzen VOll Diphenylcarbonat mit P11enol
natrium hildet sich entgegen del' Angabe von HENTSCHEL (J. f. pro eh. 1883, 44) 
neben freiem Phenol und DiphenyHither basisch salicylsanrcs Natrium. llil' 

OC 6 H' 
Reaction erfolgt nach del' Gleichung CO 0 C6H' + 2 CSH' ONa = 

C6H4g~ONa + C"H'OCsH' + CSH'On 

Zur Gewinnung von Salicylsiiure mittelst diesel' Reaction erhitzt man 
50 kg Diphenylcarbonat und 54 kg Phenolnatrium in 'einem mit Riihrwerk 

versehenen, Gefiiss ca. 6 Stunden auf 160-1700 und isolirt aus dem erhaltenen 
Product die SalieyIsiiure in bekannter Weise. 

Nach R. ScmllTT in Dresden (D. P. 29939) verfiihrt ll1an zur Dar

stelluug von Sal icy Is ii u I' e und deren Derivaten folgendermaassen. Phenol
natrium winl bei gewiihnlieher Temperatur mit trockener Kohlensaure 
behandelt und das gebildete Phenylnatriumcarbonat in einem luftdicht 
schliessenden Digestor einige Stunden auf 120-140° C, erhitzt, wobei sieh 
dasselbe in salicylsaures Natron verwandelt. OdeI' das ~charf getroeknelo 
Phenolnatrium wird in einen Autoclaven gefiiIlt und tt'ockene Kohlensiiure 
unter [iusserer Abkiihlung eingepumpt. lIfan iiberliisst hierauf die ~rasse 

einige Stunden sieh selbst und erhitzt den Alitoclaven einige Stunden auf 
120-140°, um die Umsetzung in salicylsaure Salze zu bewirken. Anstatt 
Kohlensiiure in clen Autoclaven zu pumpen, kann man auch feste Kohlen
siiure (comprimirte) einfiiIlen, schnell veri;chliessen unci wie oben verfahren. 

fn eillem Zusatzpatent zu 24151 winl ferner von del' CHE~I. FABRIK 
vorm. HOFMANN & SCHOETENSACK in Ludwigshafen a. Rh. (D. P. 30172) die 
Darstelluug yon Salicy lsaure durch Einwirkung von Ph 0 s g e n auf Ph e n 0 I -
natrium unter Zusatz Yon Natronhydrat erortert. 

In einem mit Riihrwerk versehenefi Doppelkessel wird Phenol und 

Natronlauge in clem YerhiiItnis von 3 zu 4 IIIoleciilen zu staubiger Troekne 
verdampft. Hierauf wird bei 1400 beginnend Phosgengas eingeleitet, worauf 
die Temperatur bis 200 0 gesteigert winf. Sobald das Phenol, welches 

anfangs in Slromeu destiIIirt zu 900 del' herechneten I\l:enge iibergegangen 
ist wird die Operation uuterbroehen, del' staubige Riickstand von basisch 

salicylsaurem Natron in Wasser gelost unci die rohe Salicyisaure mit Hilfe 
von Salz~aure ausgeflilIt, nachdem vorher del' letzte Anteil von Phenol unler 
Zusatz yon 1 lIIoleciil Salzsilure auf 1 lifo!. Salicylsiiure mit Wasserdampf 

abgeblasen worden ist. 

7,ur Dan,tellung von Car bona p h t 01 saul' en (Ox yna p h to es ii U I' e n) 
hat dalln R. SCHMITT in Dresden (D. P. 31240) ein Verfahren sich patentirell 
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lassen, welches clem zur Darstellung von Salicylsaure gleicht s. o. a- oder 
p-Naphtolnatrium wird mit Kohlensaure behandelt und das Alkalisalz des 
kohlensauren Naphtolesters wird im Digestor auf 120-1400 erhitzt. Dann 

erfolgt die Ulllsetzung in Carbonaphtolsaures Natrium clOH6g~ONa. In 

gleicher Webe wie ohen heschrieben kann auch Kohlensaure eingepumpt 
octer feste Kohlensaure in die Autoclaven eingefiillt wercten. 

W. Wn.L. 

XXXV. Alkaloide. 

I. Sauerstofffreie Alkaloide. 
Pyridinbasen. Als empfindliche Methode zum Nachweis auch sehr 

kleiner ~Iengen von Pyridinbasen empfiehlt A. W. HOFMANN Erwarlllen del' 
Probe in einelll Prohirrohl' mit del' gleichen ~Ienge Jodmethyl, Mischell des 
gepulvertell Ammolliumjodids mit. etwas gepulvertem Kalihydrat und dann 
folgendes gelindes Erhitzen. Alsbald entwickelt sich ein ausserst charak
teristischer stechender Dampf, del' nur den Pyridinbasell eigentiimlich ist und 
sieh deutlieh von den Dampfen unterscheidet, welche die Chinolinbascn boi 
gleichel' Behandlung Hefem. (Bel'. 17, 1908.) 

Ein scheinbar sehr allgemeines Reagens auf das Vorhandensein einer 
Pyridinstickstoffverbindung ist nach III. DI!TMAR (Ber. 18, 1612) das 
Chlorjod. In einer Reihe von Versuchen mit Korpern del' Pyridinreihe hat 
sich herausgestellt, dass nur die Pyridinkeme enthaltenden Alkaloide in del' 
1. c.~ naher beschriebenen, charakteristischen Weise mit Cblol'jod sich Ull1-
setzen, und dass die Zahl del' angelagerten Halogene im allgemeinen del' 
Zahl der PYl'idinkerne, welche man in der betreffenden Base anzunehmen 
hat, entspricht. 

Uebel' Pyridinsulfosaul'e und U eberfiihrung derselben in t9- 0 x yp yri dill 
herichten O. FISCHER nnd E. RENOUF (Bel'. 17, 763a). Eine Reihe' inter
essanter Verbindungen hat HANTZSCH (" Ueber Spaltungsproducte von PYl'idin
verbindungen" Bel'. 17, 1019 n. 2903) aus den lIIethylall1moniull1verbindungen 
del' Collidindicarbonsaure beschrieben. Mit Riicksi«ht auf die Resultate diesel' 
schiinen Arbeit, die Eriirterung del' Constitution del' synthetisch erhaltenen 
Pyridinderivate <lurch Zuriickfiihrung derselben auf die bekannten Dicarbon
derivate (Ber. 18. 1744) muss auf das Original verwiesen werden. 

A. LADENBURG und C. F. ROTH ("Studien iiber das kaufliche Picolill" 
Ber. 18, 49) versuchten die in diesem Picolin yol'kommcnden Methylpyridine 
zu isoliren und ill die entsprechenden Piperidinbasen iiberzufiihren. Au,; 
del' Fraction 132-135 0 wurde durch Hydrirung eine Base erhalten, welch" 
nach del' Reinigung durch Ueberfiihrung in die Thiocarball1insaurevel'bindung 
bei 118-119 0 siedet. Aus del' Fraction 139-1420 wurden keine so glltell 
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Ausbeuten an reducirter Substanz erhalten und <-lie gewonnene Substallz 
erwies sich als mit einem noch hiiheren Homologen verunreinigt. Es ist 
nlimlich in dieser Fraction neben Picolin ein Lutidin und zwar als Haupt
hestandteil cnthalten. Dasselbe wurde mittelst fractionirter Flillung der 
Queeksilberdoppelsalze gereinigt. Es riecht durchdringend pfefferminzartlg, 
Siedeplinkt 142-1430 und giebt bei der Oxydation eine Pyridindicarbon
sliure. Das kaufliche Picolin besteht den;mach aus a-Methylpyridin, p-.Methyl
pyridin und Dimethylpyridin. p-}Iethylpyridin ist in geringster ~Ienge vor
handen. Aus den Tieriilbasen, Siedepunkt 160 -180 0 haben diesel ben 
]<'orscher (Ber. 18, 913 u. 1590) ein zweites Lutidin, Siedepunkt 157 0 

iHolirt und naher studirt, dasselbe envies sich auch identisch mit dem yon 
HANTZSCH (Ber. 18, 3903) synthetisch dargestellten, und aus der Fraktion 
174-176 0 wurde schliesslich ein drittes Lutidin, Siedepunkt 174-17G" 
gewonnen, dessen Oxydationsproducte noch nicht naher studirt sind. 

Auf einem neuen Wege gelangten A. BEHRllANN und A. W. HOFMANN 
(Ber. 18, 2681) von Citronensaurederivaten zu substituirten Pyri
dinen. Behandelt man die 1\10no-. Di- oder Triamide der Citronensliure 
mit Schwefelsaure, so entsteht eine Citrllcinsaure genannte Substanz. Die
~elbe geht bei der Einwirkung von Zinn unrl Salzsanre in Tricarballylsaure 
iiber und liefert, wenn man sie mit Phosphorpentachlorid unter Druck be
handelt Dichlorpyridincarbonsaure. Wird die letztere mit J odwasserstoff 
im Ein~chlussrohr bei 180 0 digerirt, so tauscht sie clie beiden Chloratome 
gcgen Wasserstoff ein unci liefert die r·Pyridincarbonsliure anch Isonicotin
~iiure 'genannt. Wircl unter mnhaltnng sonst gleicher Bedingungen noch 
etwas Phosphor dem Riihreninhalt zugefiigt, so erstreckt sich die Reduction 
aueh auf die Carboxylgruppe nnd man gelangt zu einem methylirten Pyridill 
1l1lf1 zwar clem Parapicolin. 

Tn clef :Fortsetzung ihrer Arbeiten geben CIAMICIAN und SILBER cille 
SYllthe~e eines 1\Ionobrompyridins aus Pyrrol unci Bromoform. Die 
erhaltene Verbinclung wird mit aus Pyridin hergestelltem l\Ionobrompyritlin 
identificirt Ullt! durch Reduction in Pyridin iibergefiihrt, clessen PlatiIl
doppelsalz mit dem aus gewiihnlichem Pyriclin iclentisch befunden wird. 
(Ber. 18, 721.) 

OECHSNER DE CONINGK uncl G. CH. ESSNER veriiffentlichen (Bull. SOG. 

Chim. 41, 175) theoretische Betrachiungen iiber die Isomerien in def Pyri
dinreihe. Die Anzahl del' miiglichen Mono- Di- u. s. f. bis PentasubstitutiollS
producte wird darin angegeben. Siehe anch Stnclien iiber die Verbindungen 
aus clem animalischen 'Teer von H. WEIDEL und B. PICKE. (}Ionatsh. f. 
(~h. 5, 656). 

Chinolinbasen. Nach J. ZnnIERMANN und A. MiiLLER (Ber. 17, 1965) 
liefert Chinolill, \Venn man es durch zliihende Riihren leitet, ein Dichillolin 
Schm. 191 0 , welches sich mit cler von JAPP und GRAHAM als Dichinolylin be
zeichneten Base als iclentisch erwies. Siehe auch "iiber cine eigellthiimliche 
Bildungsweise des Die h in 0 I Y Ii n s (durch Destillation von Orthochinolill-
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sulfosaure) O. FISCHER uncl H. von Loo (Bel'. 17, 1899). Aus clem Stein
kohlenteer haben S. HOOGEWERFF und W. A. VAN DORP (Rec. trav. chim. IV. 125) 
ein Isomeres des Chinolins isolirt. 

13eimBehandeln des Rohehinolins mit concentrirter Schwefelsaure krystalIi
siren saure Sulfate aus. Die Mutterlauge enthalt das Chinaldin, die Krystalle 
die beiden Chinoline. Die Basen werden durch Kalilauge in Freiheit gesetzt 
nm! der fraetionirten Destillation unterworfen. Fraction 236-2430 enthalt 
zumeist die neue Base. Durch nochmalige Ueberfuhrung in das Sulfat 
gereinigt bildet die freie Base bei 18-230 scbmelzende Krystalle. Der 
Siedepunkt liegt bei 2360 • Durch Erhitzen von Anilin mit Aceton, Nitro
benzol und Salzsaure hat C. BEYER (Annal. d. Chem.) ein Homologes des 
Chinolins dargestellt. 

Ueber die vom Chinolin ableitbaren Ammoniumbasen liegen Arbeiten 
vor von A. BERNTHSEN unci W. HESS (Ber. 18, 29), CLAliS (Ber. 18, 40) 
BERNTHSEN (Ber. 18, 1014). Ueber Chlormethylate des Pyridins und del' 
Chinolinbasen von E. OSTER~lEYER (Bel'. 18, 591) und uber clie Chinolin
carbonsaure (Cinchoninsaure) von AD. CLAUS und TH. :MUCH ALL (Ber.18, 362 
unci 1305). Ueber Chinolinchinon, clessen Entstehung aus o-Amiclooxy
chinolin, U eberfiihrung in Dioxychinolin siehe O. FISCHER unci E. RENOVF 
(Ber. 17, 1644 b.). 

A. BOHRINGER in Stuttgart (Engl. P. 6022 vom 16. Dec. 1882) hat ein 
Verfahren zur Darstellung monalkylirtel' Hydrobasen angegeben. Chinolin 
wird in dieAmmoniumbase in ~rethylchinoliniumchlorid verwandelt und dies 
in bekannter Weise in die tertiare Hydrobase iibergefiihrt. Diese Hydro
bascn besitzen fieberwiclrige Eigenschaften. 

LUDWIG KNORR hat die Einwirkung des Diacetbernsteinsaureesters auf 
.bmnoniak und Amide studirt. Statt del' erwarteten Dichinolinderivate hat 
c10rselbe dabei P y l' ro I d eri va t e erhalten. So !ieferte ihm Ammoniak und 
Diacetbernsteinsaureester Dimethylpytroldicarbonsaureesther wahrencl ~Iethyl
amin, AniIin, Toluidin oder Naphtalin elltsprechend weiter substituirte 
Derivate bilclen. Dureh Verseifung erhalt er die freien Sauren, welch' 
letztere beim Erhitzen auf 2000 leicht Kohlensaure abspalten,~ so dass sub
stitnirte Pyrrole entstehen (Ber. 18, 299 und 317). Besonders bemerkens
wert sind diese Synthesen, insofern sie bei niedriger Temperatur und ohne 
Druck verlaufen, also unter ahnlichen Beclingungen, unter c1enen die Stick
stoffassimilation in der Pflanze VOl' sich g·eht. (s. mit Riicksicht darauf auch 
(lie Arbeiten von v. PECHlIANN und WELSH, Ber. 17, 2384, und V. JlfEYER 
1I1ll! E. SCHULZE, 17, 1554; OST, J. pr. eh. 19, 177, 27, 257 unci 29, 57; 
LERCH Monatsh. 0, 367; LIEBEN &; HAITINGER, lHonatsh. 0, 339.) 

:illit del' Einwirkung von Ammoniak auf Acetessigester hat sich anch 
~ORMANN COLLIE (Ann. 226, 294) bescMftigt.*) 

.J. ROTHEIT hat c1urch mehrstiindiges Einleiten von ChI or in eille 

~') 'l'echn.~chem .. Jalnh. 5, 418. 
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erwiirmtc verdiinnte essigsaure LiisUllg von Chinoiin T ri chi 0 r 0 x y chi no I i Il 

dargestellt, welches werler durch Zn und Salzsiiure noch durch verdiinuto 
Jodwasserstoffsaure reducirt wire!. Mit rauchcnder Jodwasserstoffs:iure :,l1lf 

2000 erhitzt liefert e, Carbostyrol. 

Steinkohlenteerchinolin gieht nach III. C. TRAUB nnd C. SCHRAGES 
(Ber. 17, 2618) mit Phosphorpentoxyd erhitzt eine intensiv rote Flirbullg' 
und beim Yerdiinnen mit Wasser cine prachtig gelbgriine Finoresccuz 
SKRAUP'S Chino lin, Chinaldin odeI' lIiischungen beider zeigen diese Reactioll 
nicht. IIran kann claher mittelst derselben Steinkohlenteerchinolin rasch 
iclentificiren. Jeclenfalls muss hiernach in letzterem noch cin neuer Kiirper 
enthalten sein, mit dessen Isolirnng die Verf. beschiiftigt sind. 

Die BADISCHE ANILIN- UND SODAI"ABRIK in Ludwigshafen (D. P. 28324) 
stellt durch Erhitzen von Paraamidoanisol, Paranitroanisol, Glycerin une! 
Schwefelsiiure auf 140-1550 Parachinanisol dar. Das Product, einc 
iilige Fliissigkeit, liefert ein in Wasser leicht liisliches salzsaures Salz uncl 
ein fast unliisliches Pikrat. Beim Behandeln mit Zinn unci Salzsliure oder 
anderen zur Hye!rirung geeignetell Reagenticil (p. P. 30426) nimmt (las 
Parachinanisol Wasserstoff auf und geht in cine tetrahyclrirte Base C IOII13J110 
iiber. Diese Base, der IIfethyHither des Tetrahyclroparaoxychinolins, liefel't 
mit Halogenalkylen sowie mit Benzylchlorid alkylirte resp. benzylirte Yel'
binclungen; dieselbe giebt mit Samen griiu gef1irbte Saize nud hat dahpr 
den Namen ~ Thall in" erhalten. ' 

L. Kl<ORR (Ber. 17, 546 und 2032) el'haH durch mmYirkuug VOll 

Acetessigather auf IIydrazine cine neue Klasse von Verbindungell, welche 
sich von dem Chiuiziu, einer hypothetischen Base von del' Forme! C9HIOl'\", 
ableiten. Aus Acetessigather und Phenylhydrazin entsteht zUlliichst 11lltel' 
Wasseraustritt Phenylhydrazinacetessigiither, 

c6n5 N2 H3 + C6 H IO 03 = c12nlGN202 + r[2O 
welcher beim El'hitzell auf 1000 Alkohol abspaltet uuLl in lI[ethyloxychinizill 
iibergeht: 

C12H16N202 = c2n6 o + CIOJ[lllN:!0 

Dasselbe besitzt die Constitution: 
N-NH 

/ ~ on3 

c6n4 II 
'" eH:! 

" I 
CO 

Das lI[ethyloxychiniziu ist zugleich Saure und Base; wird del' Wasser
stoff del' lmidogruppe durch Alkoholradikale ersetzt, so verschwillden die 
,auren Eigenschaften. 

Die so gewollnenell Basen besitzen stark antipyretische \Yirkullg. 
Beim Erhitzen eines Gemenges gleicher Teile lIIethyloxychinizin, .)0(1-

methyl und IIfethylalkohol auf 1000 gewiunt man Dimethyloxychinizin 
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Ull H12N 2 0 "Antipyrin". Die Rcactionsmassc win] mit schwefliger Saure 
entfarbt, der Alkohol abdestillirt und durch Zusatz von Natronlauge das 
Dimethyloxychinizin als schwel'es Oel abgeschieden. Durch Ausschiitteln mit 
viel Aether, in welch em es ziemlich schwer lijslich i,;t, unrl Eindampfen (ler 
atherischen Lijsung erhalt man die Base in gHinzenden Blattchen vom 
Schmelzpunkt U3°. Zur viilligen Reinigung winl es zweckm1issig aus Toluol 
umkrystallisirt. 

VOl' allen anderen Chinizinderivatell zeichnet sich das Dimethyloxy
chinizin durch seine Leichtliislichkeit in Wasser aus. Das Methyloxychinizin ist 
in Wasser fast unliislich; es stimmt dies iiberein mit der Beobachtung, 
welche bei der Harnsaure und dem Caffe'in gemacht wnrcle, dass cleren 
Liislichkeit clurch Einfiihnmg von ~Iethylgruppen bedeutend zunimmt. 

Das Dimethyloxychinizin, welches von den Farbwerken vOl'm. ~IEISTER, 

I~UCIUS & BRUNING unter dem Namen Antipyrin in den Handel gebracht wird, 
hat sich als ein sehr wel'tvolles Fiebermittel el'wiesen. 

Winl Methyloxychinizin mit iibel'schiissigem Phenylhydrazin anf 170 Q 

odeI' bessel' zum Sieclen erhitzt, so treten zwei Moleciile unter Verlust von 
zwei Wasserstoffatomen zu Di-:~Iethyloxychinizin, C20H 1S N4 02, zusammen. 
Diesel' Kijl'per enthalt, da e1' auch aus Diacetbernsteinsaureather und 
Phenylhydrazin gewonnen wircl, zwei im Pyridinkel'\l vel'kettete Chinolin
moleciile, \Vie sie nach deu neue1'en theo1'etischen Anschauungen ahnlich im 
Chinin vorausgesetzt werden. 

ConHn. Zur Kenntnis del' Conilngruppe hat A. W. HOFMANN mehrere 
A rbeiten veriiffentlicht (Ber. 18, 1 U. 109) deren Resultate in Kiil'ze die 
folgencleu sind. Zunachst werden die WERTHHEm'schen Ve1'suche, bet1'effeml 
die Spaltung des Conydrins mit Hilfe von wasse1'entziehenden )Iitteln, wobei 
nach \VERTHHEnI Coniln entstehen sollte, einer Controle unterzogen. Es hat· 
~ich dabei im Einklang mit dem Resultat friihere1' Arbeiten des Ve1'fassers 
(d. Jahrb.6, 419) herausgestellt, dass das bei del' genanntell Reaction auf
tretende basische Oel, kein einheitlicher Karpel' ist, dass es abel' jeclenfulls 
kcin Coni'in enthalt. Es entstehen dabei zwei, vielleicht sogar drei coniln_ 
ahnliche Basen, welchen clie Znsammensetzung, welche man friiher dem 
Coni'in zuschrieb, namlich QSHl5N besitzen, so dass die Umsetzung des 
Conydrins ganz nach clem Sinne del' WERTHEnI'schen Gleichung CSHl1 NO 
= C8 H15 N+H2 0 verlallft. Der Verf. nennt die entstehenden Basen Coni
c e I n e. Die Zersetzung wurde mit Salzsliure bei 220 ° ausgefiihrt, die Tren
nung cler nebeneinander entstehenclen Basen gelang durch Uebe1'fiihrung in 
die P./krate oder die Quecksilbercloppelsalze. 

a-Conicein, 'aus den schwerer liislichen Salzen erhalten, siedet bei 158°, 
riecht wie Coni'in und hat diesel be physiologische Wirkung, ntH wi1'kt es in 
noch weit geringeren Dosen als das Coni'in. Auch aus ConEn kann clas 
a-Conice'in mittelst Brom und Natronlauge gewonnen werden, andererseits 
kann a-Conice'in clurch Erhitzen mit einem grossen llebel'schuss von Jod
wasserstoff (Vol. Gew. 1'96) und etwas gewiihnlichern Phosphor in Coni'in 
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zuruckverwandelt werden. Bei einigen Digestionen dieser Art, bei welcheu 
die Temperatur bis zu 300 0 gesteigert wurde, wurde das a-Coniceln quan
titativ in Octan verwandelt. Ob das so erhaltene Octan mit dem normal en 
Octan identisch ist, konnte noch nicht entschieden werden. Del' Siedepunkt 
des auf verschiedene Weise synthetisch dargestellten Ortans liegt etwa 
4 0 hoher. 

p-Coniceln, aus dem in Alkohol leicht los lichen iiligen Pikrat isolirt, 
schmilzt bei 41 0, siedet bei 168 0, ist weniger giftig als das a-Conicein und 
ist eine secundare Base, wahrend sich das a-Conicein als tertiare Base er
wies. Conydrin liefert beim Behandeln mit .m bei 150 0 das Jodhydrat eines 
jodirten Coniins, das durch Kochen mit Zinn und Salzsiinre Ieicht in salz
saures Coniin iibergefiihrt wird. Die aus dem Jodid des Jodconiins mit 
Alkali in del' Kaite in Freiheit gesetzte Base CSHlSJN liefert beim Erhitzen 
auf etwas iiber 100 0 die Coniceine und zwar beim Uebertreiben mit Wasser
dampf hauptsachlich die a-Verbindung, beim Erhitzen des trockenen Jod
hydrates mit wasserfreiem Kalk haupt~iichlich die p-Verhindung. 

In einer zweiten Untersuchung hat dann HOFMANN die Einwirkung des 
B rom s in alkalischer Losung auf das Con il n erforscht, im Anschluss au 
eine Reihe friiherer Arbeiten (Ber. 14" 2725, 1o, 407, 752,762) welche dus 
Verhalten der Amide unter dem Einfiusse einer alkalischen Bromlosung be
handelten. 

Wenn man 1 }fol. Br mit 1 ~Iol. Natronhydrat in 5proc. Losung 
mi~cht und zu der stark abgekuhlten Fliissigkeit 1 ~Iol. Coniin hinzufiigt, 
so erhiilt man ein Substitutionsproduct CS HIS N Br, aus welchem sich 
1 Mol. Br H abspalten lasst, wodurch Basen Yon del' Zusammensetzung 
C8 H15N gebildet werden, unci zwar merkwiirdiger 'Veise entsteht, wenn zur 
Abspaltung der Bromwasserstoffsaure eine Saure verwendet wurde, a - Con i
cein, wenn ein Alkali verwendet wurde, ein Isomeres, das r-Coniceln. 
r-Conireln Riedet bei 1730 unci ist von allen Conilnbasen das heftigste Gift. 
Es ist etwa 15mal giftiger als Coniin. Es ist eine secundare Base unci 
kann nater dem Einfiuss von Jodmethyl in ein Dimethyloxyconiill iioer
gefiihrt werden. 

Unter dem Einfluss des Broms in. alkaliseher I,iisullg bil<let sieh boi 
del' Darstelhing des r-Coniceins unter Anwendung von mehr Brom T rib 0 m
o xy cOlli I n, ein schweres Oel von durchdringendem Geruch und nur ephemerer 
Existenz. Es zerfallt leicht uuter Bildung eines Dibromoxyconiceins, welches 
bei der Reduction unter Ersetzung des Droms durch Wasserstoff das Oxy
coni c e'[ II also eine Base liefert, welehe zu (Iem Coniceill in derselben De
zi('hung ~teht, wie das Conydrin zum Coniin. Es siedet zwischen 2100 und 
2200. Hei del' Destillation bleibt ein schwerer fiiich/iger Ruckstand, del' 
basische Eigenschaften hat, sauerstofffrei ist und Coniceidin genannt wurde. 
Dasselbe liisst sieh anch durch Wasserabspaltung (Kochen mit alkoholischem 
Kali) aus dem Oxyconircill darstellen. Die reine Base schmilzt bei 550 und 
ist rin Homologes des NicotinR. 
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Aus den vorstehenden Arbeiten zeigt sieh, dass die yon WIscH~m· 
GRADSKI und spateI' yon KONIGS ausgesprochene Vermutung, das Coniin sei 
ein Pyridinderivat, durch Ueberfiihrung desselben in Conyrin, eine unzweifel
hat't.e Pyridinbase, eine thatsachliche Grundlage erhalten hat. Durch den 
Abbau des Conyrins zur PicoIinsaure war ferner die Stellung der PropyI
gruppe zum N unzweifelhaft gewordell. 

A. LADENBURG hat in einer Abhandlung iiber s y II the tis c h e P y ri din -
nnt! Pi pe ri din b as en die Untersuchung der aus Pyridinpropyljodiir und 150-

propyljodiil' durch Erhitzen auf 2900 entstehenden Basen wieder aufgeno1l1-
men. Es war yorher gezeigt worden, dass beim Erhitzen der Pyridinammo
ninmjodiire die Jodhydrate zweier isomerel' substituirter PYl'idinbasen ge
biidet worden waren. lm Gegensatz zu del' friihel'en Annahme wird jetzt 
gezeigt, dass die niedriger siedende Base del' a-Reihe angehort (sie liefert 
bei del' Oxydation nul' PicoIinsaure) die hOher siedende abel' del' r-Reihe 
(sie Iiefert nur lsonicotinsaure). Weder die a-Base aus Propylpyddinjodiir, 
noch rlie aus lsopl'opylpyridinjodiir ist mit dem Con y rin identisch, eine 
Thatsache, die Erklarung fand, als sich herausstellte, dass die synthetische~l 
der a· Reihe zugehiirigcn Basen aus Propyl und lsopropylpyddinjodiir unter
einander identisch waren, und zwar sind beide mit Riicksicht auf die yon 
GUSTAVSON (Bel'. 11, 1251~ und KEKULE und SCHROTTER (Bel'. 12, 2279) er
haltenen Resultate, als Isopropylpyridin anzusehen. Daraus folgt dann 
weiter, dass das Conyrin a-Propylpyridin und Coniin a-Propylpiperidin ist. 
Versllche zur Synthese des a-Propylpiperidins sind noch nicht gelungen. 

C. SCHOTTEN hat das Be nz oyl pipe rid in und in G emeinsehaft mit BAuM 
t1as B enzoy leo nitn oxydirt. In beiden Fallen wurden Sauren erhalten CBen
zoylhomopiperidinsaure [C5H IO 02N CO C6 H"] und Benzoylhomoconiinsaure 
[C8 HIO 02N CO C6 H5] , welehe noeh die samtlichen Kohlenstoffatome del' 
angewandten Base enthalten. Nach del' Ansicht des Verf. spricht die Be
stiindigkeit cler Propylgruppc im Coniln dafiir, dass hier nicht die normale, 
sondern die Isopropylgruppe yorliegt. (Bel'. 1'1, 2548.) 

II. Sauerstoffhaltige AJkaloide. 
Opiumbasen. v. PERGER (J. pro Ch. 29, 79) hat Morphiumbestimmungen 

im Opium nach den vel'schiedenen lIIethoden ausgefiihrt und dabei auffallelld 
abweichende Resultate erhalten. Siehe auch HELLY, vergleichende lIIorphin
bestimmllngen im Opium pulver unll Opiumextract (Apoth. Ztg. 5, 430) und 
v. PERGER (Chem. News 50, 155). - Sehr empfindliche Reactionen auf 
Narcotin, Morphin und Chinin beschreibt CA. RIOLART, Ch. News 50, 102). 

Ueber das bromwasserstoffsaure Salz des Codeins g.-D. B. DOTT (Pharm. 
J. Th. 14, 917). 

Ueber den Einfluss dcs Morphiums auf die physiologische Oxydatioll 
berichtet N. SIMANOWSKY und C. SCHOU~IOFF (Arch. f. ges. Phys. 33, 251). 

Ceber das Thebain berichtet HOWARD (Ber. 17, 527). 
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Chinaalkaloide. WILLIAM CO~IS'fOCK lInd WILIIEL~I KOENIGS (Bel'. 17, 
1\)84 unci 18, 1219) haben Derivate der au'4- Cinchonin, Cinchonidin, Chini!\ 
nnd (~ollchillin (Chinidin) mit Phosphorpen1achloricl und Phosphoroxychlorid 
crhaltencn Chforide dargestellt. Werden Cinchoninchlorirl unrl Cinchoniclin
chlorid mit alkoholischem Kali gekocht, SI) entsteht aus beiden eine und 
diesel be sauerstofffreie- Base C19H20N2, welche die Elemente des Wassers. 
weniger enthiUt alB Cinehonin und Cinchonidin, Lias sogen. Uinchen. Chinin
chloritl nnd Conchininchlorid, aus Chinin mcd Conchinin mit Phosphorpenta
chlorid und Chloroform gewonnen, liefern bcim Behandeln mit alkoholischem 
Kali ebenfalls eine um H2 0 arm ere Base, das Chinen C2oH22 N2 0. Durell 
Erhitzen mit Salzsfmre oder Bromwasserstoffs:iure entsteht aus Uinchen durch 
Abspaltung von Chlormethyl und Ammoniak unter gleichzeitiger Aufnahme 
von Wasser Apocinchen CI8 H17 NO, aus Chinen durch die analoge Reaction 
Apochinell ClsHI7N02. 

Cinehen liefert bei der Oxydation mit Chromsaure ebenso wie Cinchonin 
Cinchoninsiiure (Chinolincarbonsaure). Aus der Mutterlange dieser Saure
wenlen tlureh Zusatz yon Bromwas~er ein Tribromoxylepidin CIOH6Br30N, ferner 
("in I{iirper yon der Zusammensetzung C9II13Br2NO + 1/2H20 erhalten. Aus 
den bei der Oxydation des Chinins zu Chininsiiure entstehenden Neben
prodnrten lrl~st sieh dnrch Bromwa~ser ebenfalJs der letztere Kiirper isoliren, 
dagegen nieht das Tribromoxylepidin. 

Ueber Homoehinin berichten O. HESSE (Ann. 225, 95 und 266,240 
lind B. 1I. PAUL und A. J. COWNLEY (Pharm. Jonrn. 1884-, 221 und 729). 
O. HESSE bestiitigt die Anwesenheit des Homochinins C20 H~4 N2 0 2 in der 
China cuprea.*) Dasselbe winl durch wieLierholtes Filllen mit Natronlauge
aus saurer J~iisung in Chinin umgewandelt. Naeh PAUL und COWNLEY besteht 
dieser Y organg in einer Spaltung des Homothinins in Chinin und Cuprein, 
cin nenes vom Homochinin verschiedenes Alkaloid, von denen nur das erstere 
del' alkalischen Liisung mit Aether entzogen werden kann. Nach HESSE gelingt 
es, die beiden Componenten wieder zu verbillden, und er ist def Ansicht, 
class dieselben im Homochinin zu gleichen Teilen vorh~nden sind. Da aus 
einer atherischen Liisung, welehe gleiehe Teile Chinin und Cupreill enthiilt 
zwar Homochinin entsteht, jedoch stets ein Teil des~ Chinins unverbunden 
hleibt, so kommen PAur, und COWNLEY zu dem Sehluss, dass das Gewichts
yerhiiltnis des Chinins zum Cuprein im Homochinill \Vie 2: 3 ist. 

Eine ausfiihrliche Untersuchung tiber die Alkaloide der fal s c hen 
Uu p r earin de (von Remijia Purdiana Wedd.) von O. HESSE findet sich Ann. 
125,211-262. Neben Cinchonamin, welches zuerst von ARNAUD in dieser Rinde 
aufgefunden wurde,*) ist nach den Veranchen des Verfassers noch eine ganze 
Reihe anderer Basen in der Rinde enthalten. Zur Isolirung dor einzelnen 
Basen wird die zerkleinerte Rinde mit heissem Alkohol ausgezogen, die Liisung; 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 421. 
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verdampft, mit Natronlauge iibersattigt und mit Aether ausgeschiittelt. Die 
atherische Losung wird mit Schwefelsaure versetzt; in Losung bleiben Cin
chonin und Cinchonamin, wahrend mehrere andere Basen (Concllsconin, 
Chairamin, Conchairamin, Chairamidin und Conchairamidin) ausgefallt werden. 
Aus der atherischen 10sung wird clurch Salpetersaure Cinchonamin abge
;;chieclen. Die dureh Schwefelsaure ausgefallten Sulfate werden durch Soda zer
setzt, clie freien Basen in Alkohol gelost unci mit einem Gemisch von Schwefel
Haure unci Alkohol versetzt, wodurch das Concusconin als Sulfat gefallt wircl. 
Durch concentrirte Salzsaure wird im Filtrat clas Chairamin, hierauf durch 
Rhoclankalium das Conchairamin abgeschieden. Die ~Iutterlauge enthalt 
schliesslich Chairamidin und Conchairamidin, welche derselben durch 
Benzol entzogen unci durch UmkrystaIIisiren aus Wasser getrennt werden. 
Eigenschaften, Salze und Derivate der einzelnen Basen 8. i. d. Original
abhandlllng. 

Ueber die physiologische Wirkung des Cinchonaminsulfat s. U. SEE; 
nIHI BOCHEFONTAINE (C. r. 100, 366) .. 

Zusammensetzung und'Priifung des kauflichen Chinins ulfa ts. W. F. 
KOPPESCHAAR. (Ph arm. Journ. III. 809.) Um den Gehalt des kauflichen 
Chininsulfats an Cinchoniclin zu bestimmen, empfiehlt Verf. die von OUDEMANS 
vorgeschlagene Methode, die beiden Alkaloide aus ihren Sulfaten mit Natrium
tartrat auszufallen und die gewogenen Tartrate der Polarisation zu unterwerfen. 
Bei der Berechnung cles Gehaltes aus der spec. Rotation des Gemenges ist 
bisher das Chinintartrat mit 1 .Mo!., das Cinchonidintartrat mit 2 JlIo!. 
Krystallwasser in Rechnung gebracht worden. Nach den Versuchen des 
Verf. ist cler Krystallwassergehalt der gemischten Tartrate niedriger, als es 
sich nach dieser Voraussetzung ergeben wiirde, was durch die Annahme 
einer Doppelverbindung der Tartrate mit 1 JIo!. Krystallwasser erklart wire!. 
Wahrscheinlich ist auch in dem kauflichen Chininsulfat eine entsprechende 
Doppelverbindung der Sulfate enthalten, wodurch die Abweichungen in den 
Angaben iiber den Krystallwassergehalt des Chininsulfats ihre Erklarung 
finden wiirden. Dem gegeniiber halt O. HESSE (Pharm. Journ. III. 869) seine 
lIethode zur Bestimmung des Cinchonidins, das Sulfat des kauflichen Chinins 
zn polarisiren, als die genauere aufrecht. 

Kaufliches Chininsulfat enthalt nach m; VRY (Journ. cl. Pharm. et Chim. 
5,454) 5-18 Proc. Cinchonidinsulfat. Das Verhalten der beiden Basen 
gegen Seignettesalzlosung wird naher eriirtert. Cinchonidinsulfat winl unter 
hestimmten Bedingnngen im Gegensatz zum Chininsulfat durch dies Reagens 
nicht gefallt. 

J. D. MARCINIlLLE (J. Pharm. d. Anvers 39,416) giebt den Gehalt (ler 
verschiedenen Alkaloide aus hoIIandisch Indien eingefiihrter Chinarindell. 

Der Gesamtgehalt an Alkaloiden schwankt ill 
Chin. 8uccirubra von 9'2 his 5'1 Proc. 

" calY8. Schichkraft 3'2 " 1'8 " 
Bi e d erm ann, Jahrh. VII. 26 
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Chin. calys. Javonica yon 4'4 oi, \'5 Prot. 

" Anglica 5'8 " 4'2 
" Hasskarliana 4'5 " 2'0 

officinalis . " 6'4 ,. ~'9 

lancifolia . " 6'1 ,,4'6 " 
Ledgeriana " 7'8 " 2'7 

Nach ARNOLD EIOLART (Chern. News 00, 102) wird die Ernpfindlichkeit 

der VOGEL'Schen Chininreaction (vgl. Ber. 16, 1888 *) mittels Bromwasser, 
Ferrocyankalium und Borax wesentlich gesteigert, wenn man das geloe Blut
laugensalz durch Quecksiloercyanid und den Borax durch frisch gefiilltes 
Calciumcarbonat ersetzt. Narcotinliisungen nehmen durch Zusatz yon Brolll
wasser und Calciumcarbonat eine rote bis blane Fiirbung, ~Ior]lhinliisungen 
ebenfalls eine rote Farbung an. Diese Reagentien geben keiue charakte
ristischen Farbungell mit Strychnin, Cinchonin unt! CafIein. S. a. A. VOG~;r.. 
Sitzungs ber. ~Iiinch. Akad. 1885, 1. 

Ueber Dicinchonin, ein Alkaloid, welches sich hauptsachlich in del" 

Rinde von Cinchona rosulenta und C. succirubra findet, s. O. HESSE. 
(Ann. 227, 153.) 

Monochloressigsaures und Dichloressigsanres Chinill von G. :JIAZZARRA. 
(Gazz. chim. XIII, 525.) 

Ueber die Einwirkung yon Benzoylchlorid auf Chinin yon G. MAZZARRA 
und G. POSSETTO. (Gazz. chim. XIII, 529.) 

Ueber die Frage, ob Chinin in Beriihrung mit Kalk zersetzt wird, vgl. 
M. :MASSE (Journ. Pharm. et Chim. March. 260) und F. W. PASSEMORE. 
(Pharm. Journ. III, 929.) 

P. GIACASA in Turin (Eng!. P. 1472, 1884) fand; class die Mineralkaloitle 
auch in den Pflanzen der genus Artemisia besonders in Artemisia Abrotanum 
Lian. vorkommen nnd giebt eine technische Darstellnngsmethode c1ersclbcn 
aus dieser Pflanze. 

Strychnosbasen. ALEX. ROSAL hat beobachtet (Monatsh. f. Ch. 0, 94), 
dass das S tr y eh n in in den Brechniissen in Oeltriipfchen geliist Yorkommt, 
welche im Inhalt den Endospermzellen suspendirt sind. 

Nach A. HAGER (Pharm. Centralh. 1884, 181 u. 254) findet die Be

hauptung yon SCHiiTZENBERGER. c1as Alkaloid-Strychnin bestehe aus clrei YCl'

schiedenen Basen eine Restatigung in der Yerschiedenheit der Krystallforl1wu, 
welche sich bilden, wenn man einen Tropfen einer wassrigen Strychllill

nitrat-Liisung verclunsten lasst. Dieser Ansicht tritt K DANNENBERG entgegen. 

Aus Strych1ws nux vomica haben WYNDIIA~I R. DUNSTAN und F. ,Yo 
SHORT (Pharm. Journ. u. Tr. 14, 1025) ein neues G1ucosid, das Logallill, 

dargestellt. 
Nach dem Verf. enthalten die Sumcn yon nux vomica \·S Prne. Strych-

') Techn.-chern. Jahrb. 0. 
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nin, 2'6 bis 3'5 Proc. Brucin. Das dieselben zusammensetzende Frucht
fteisch hat die Zusammensetzung: Wasser 22'0, Strychnin 1'4, Brucin 1"0, 
Loganin 5'0, Asche 5'0, Gummi und Oele 65'6 Proc. 

Bromderivate des Strychnins beschreiben W. A. 8HENSTONE (Chem. 
Soc. 1885. I, 139) und H. BEKURTS (Ber. 18, 1235) die Krystallform des 
~Ionobromstrychnins H. A. MIERS. (Chern. Soc. 1885, I, 144.) 

Ein neues Verfahren zur Ausmittelung des Strychnins, sowie einiger 
~nderer Alkaloide in Vergiftungsfallen giebt 'TH. CHANDELON. (Ztschr. f. 
phys. Chern. 9, 40.) 

Ueber das Jodmethylat des Brucine S. A. HANSSEN. (BeI. 17, 2266.) 
Die Oxydation des Brucins mit Chromsiiure und Sch'vefelsiiure liefert den
selben Korper, der bei gleicher Behandlung aus Strychnin entsteht, eine 
Siiure von der (wahrscheinlichen) Formel C16H18N204. Die Constitution del' 

aus dem Brucin stammenden Pyridinbasen untersuchte OECHS~ER DE CONINGK 
(Ber. 17, 2849, 18, 777 und 1917, Bull. soc. chim. 24, 104), ebenso die 
{}araus entstehenden Pyridinbasen. (C. r. 99, 1077.) 

Atropin. Zur Priifung auf Atropin une! die mydriatischen Alkaloide 
1)mpfiehlt A. IV. GU:RRARD die Herstellung der verschieden gefiirbten Fiillungen 
mit alkoholischer Quecksilberliisung. (Pharm. J. u. TI. 14:, 718.) Derselbe 
(Pharm. J. u. Tr. 1884, 153) empfiehlt zur Bestimmung des Atropins die 
Titrirung des nach der STAss'schen ~Iethode isolirten Alkaloids mit Schwefel
siime. Er fand: 

Alter der 
Pflanze 

[2 Jahre 

Wild wac!lsend l! .. 
[2 

C'ultivirt t! " 

Gehalt der 
Wurzel 

0'260 
0'381 
0'410 

0'207 
0'370 
0'313 

Gehalt der 
Blatter 

0'431 
0'407 
O'filO 

0'320 
0'457 
0'491 

Der GehaIt der Duboisia myopO'roides an Duboisin (Hyoscyamin) winl
von BENDER (Pharm. Centralh. 26, 38) zu 1'95-2'18 Proc. angegeben. 

Zu grosser Bedeutung ist in neuester Zeit das 1860 durch NIEMANN 
(Ann. chem. Pharm. 114, 213) aus den Cocabliittern (Et"'IJthroxylon Coca) 
isolirte, von LOSSE~ (Ann. Chern. 133, 351) stue!irte Alkaloid Co c a i n ge
worden durch die von FREUND und KOLLER gemachte Entdeckung der merk
wiirdigen local anaesthesirenden Wirkung dieses Korpers, der namentlich 
bei Kehlkopf- und Augenoperationen seitdem ausgedehnte Verwendung findet. 

SQUIBB (Pharm. J. 3, 465) versuchte vergeblich eine billigere Dar
stellungsweise dieses Ki,rpers ausfindig zu machen. Er empfiehlt zur Appli
cation auf die Haut das ijlsaure Salz der Base. Ueber d. physiol. Wirkung 
S. VULPIAN C. r. 99, 836 u. 885; CRASSE'f C. r. 99, 1122; ferner Apoth.-Ztg. 
<'J, 531 und JliERK, Coenin nnd sein(' Salze, AJloth.-Zfg. 5, 532. 

26':' 
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Einen Beitrag zur Kenntnis der, Constitution dieses Kiirpers haben 
G. CALMELS und E. GOSSIN (C. r. 100, 1143) geliefert. Cocain liefert beim 
Kochen mit Barytwasser: Benzoesaure, l\Iethylalkohol und eine krystaIIisirte 
Verbindung, welcha beim Erhitzen mit Salzsaure Benzoesaure und Ecgonin, 
bei der Destillation Isotropin liefert. Letzteres ist als ain )<Iethoxylderivat 
des Aethyltetrahydropyridins aufzufassen. Ecgonin als carboxylirtes Isotropin 
und Cocain daher als der benzoylirte !Iethylaether des Ecgonins. 

Untersuchungen iiber Belladonin s. REEDWOOD, Pharm. Ztschr. 29, 230, 
iiber Papaverin AD. CLAUS, Ber. IS, 1576 und G. GOLDSCHMIDT, !Ionatsh. f. 
Ch. 6, 372, iiber Berberin J. F. EYKMANN, Rec. tray. chim. 3, 202. 

AD. BAGINSKY (Z. f. physiol. Ch. 8, 395, wies im saUl'en Extract yon 
Peccothee Xanthin, Hypoxanthin und wahrscheinlich auch Guanin 
nacho A. KOSSEL (Z. f. physiol. Ch. 8. 404) giebt eine yerbesserte Trell
nungsmethode von Guanin und Hypoxanthin an. 

Synthetisch hat ARM. GAUTIER (C. r. 98, 1523) das Xanthin und ~Iethyl
xanthin dureh Erhitzen von Blausaure und Essigsaure mit Wasser im Ein,
schlussrohr erhalten. Ueber eine neue Base aus dem Tierkiirper, fiir welchc 
(leI' Name Ad e nin vorgeschlagen wird, berichtet ~\. KOSSEL. (Ber. 18, 79 
und 1928.) Sie wird aus tierischen Organen, auch aus der Hefe odeI' aus 
Theeblattern gewonnen, hat bei 110 a getrocknet die Zusammensetzung 
COHoN° und ist ein Zersetzungsproduct des Nucleins und steht in naher Be
ziehung ZUI]l Hypoxanthin oder den Xanthinclerivatell (Guanin, Theobromin, 
Caffein). 

Ptomaine. L. BRIEGER (Ber. 17, 1137) weist enclgiiltig die Identitlit 
der von ihm aus gefauJtem Pferdefleisch gewonnenen Base mit clem N e uri 11 

nacho (Ber. 17, 515.) *) Das cliesem verwandte Cholin besitzt in griisseren 
Dosen die giftigen Eigenschaften des Neurins. In den allerersten Staclien 
der Verwesung menschIicher Leichen bildet sich nur Cholin, clers. Ber. 17, 
2741; erst in den spateren Stadien der :Fii.ulnis treten giftigere Producte 
von muskarinahnlicher Wirkung auf. S. a. I,. BRIEGER "Untersuchungen 
tiber Ptomaine" (Verlag von AUGUST HIRSCHWALD. Berlin 1885). {Jnter rlen 
Fiiulnisprodncten des Siisswasserfisches, des Barsches, finden sich nach 
n. BOCKLISCH (Ber. 18, 86) Neuridin, Di- und Trimethylamin unci eine Base 
yon muscarinahnlicher Wirkung; clagegen nicht Aethylendiamin, ~Iusearill 

und Gaclinin, welche unter clenselben Bedingungen aus dem Seedorsch ge
wonnen werden. Aus gefaulten Heringen erhielt derselbe (Bel'. 18, 1922) 
neben ~Iethylamin unci Trimethylamin die von BRIEGER zuerst heschriebellCll 
llngiftigen Basen Cadaverin und Putrescin. In cler Herillgslake lassen 
~ich ausser clen beiden ersteren Basen noeh Dimethylamin und Cholin 
nachweisen. 

Aus Choleraleichen isolirte A. VILLIERS (C. r. 100, 91) ein fliissig'~, 

Alkaloid, dessen physiologische Wirkung in heftigem nerviisen Zittel'Il ullil 

') Techn.-chern. Jahrh. 6, S. 424. 
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periodischer Schwankung der HerzschHige besteht. Auch bei anderen Krank
heiten (Lungenentziindung, Diphtheritis) konnte derselbe (Bull. soc. chim. 
43, 466) die Bi!dung von Alkaloiden nachweisen. 

GABRIEL POUCHET (C. r. 99, 847 u. 110, 220) fand in den }<'iices VOIl 
Cholerakranken ein Ptomain vom GelUch der Pyridinbasen, welches stark 
giftige Eigenschaften besitzt. • Ueber die Fiiulnisproducte der Muskeln, hauptsiichlich in ihrer toxiko-
logischen Wirkung auf Tiere s. PAUL SCHUCHARDT, Arch. f. expo Pathol. 18, 
296-315. 

Auf das verschiedene ReductionsYermiigen der Ptomaine im Vergleich 
mit den Pflanzenalkaloiden griinden H. 'VEI"ERS, BETTINK und W. J. VAN DISSEL 
(Rec. trav. chim.3, 158) eine Reaction zur qualitativen Unterscheidung der
selben. Die Ptomaine bewirken ineinem in bestimmtem Verhiiltnis her
gestellten Gemisch von Eisenchlorid, Kaliumferricyanid und Chromsiiure
anhydrid sofortige Bildung von Berliner Blau, wiihrencl 41 untersuchte 
Pflanzenalkaloide (mit Ausnalune des Morphins) diese Reductionserscheinuug 
nil'ht oder nur in iinsserst geringem l\Iaasse zeigen. 

XXXVI. Farbstoffe. 

A. Unorganische yarbstoJfe und Anstriche. 

A. G. BLYTH in London wendet nach dem Eng!. P. 10375 V. 19. Juli 
1884 zur }<'abrikation von Bleiweiss Bleioxycl an, welches durch Cupel
lation von unreinem Blei oder aus Bleicarbonat hergestellt ist. Das Oxyd 
win\ in einem Gefiiss mit doppeltem Boden mit Bleiacetatliisung behandelt. 
Die unten abgelassene Losung wird in einem tiefer stehenden zweiten Be
halter mit Kohlensiiure behandelt. Die Liisung wird aus diesem in den 
()beren Behiilter zuruckgepumpt. ,W enn der Boden des unteren Behiilters 
mit Bleicarbonat bedeckt ist, so kann er von clem oberen Tei! desselbell 
~ntferut und durch einfaches Umkippen um Zapfen von seinem Inhalt ent
leert weruen. 

Das im Bd. 6, 429 kurz erwiihnte Verfahren von JOHN COWDERY ~rARTIN 
ZUtll G ran u Ii r e n von B lei fiir B1eiweissfabrikation, sowie zum T roc k nell 
"1'011 BleiwQiss wird nach dem D. P. 28322 folgendermaassen ausgefiihrt. 
Das geschmolzene Blei fliesst auf einen sich drehenden Cylinder, Yon dem 
es durch rotirende Schaber abgenoIDmen witd. Auf dem Cylinder roUt eine 
elastische Waize, die mit Graphit- oder Specksteinpulver bestreut wird und 
yon dies em an den Cylinder abgiebt, um das Anhaften des Bleis zu Yer
hindern. Die yon dem sich drehenden Cylinder fortgeschleudertell B1ei-
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kiigelchen fallen in einen WasserbehlUter und auf ein in demselben liegendei'i 
Band ohne Ende, durch welches sie aus dem ",Vasser gehoben werden. 

Die Bleikiigelehen werden in Bleiweiss verwandelt.*) Das Bleiweiss 
wird dann in einem Apparat getrocknet, der (Fig. 207) aus Cylinder A besteht~ 

Fig. 207. in clem die an der Achse frei befestig-
ten spiralfiirmigen ~Ietallbander C roth'en, 
die das l3Ieiweiss hochheben und fallen 
lassen, um es so del' vollen Einwirkung 
del' durch die Cylinder streichenden war
men Luft, die bei D entweicht, auszusetzen. 
Das Einfiillell und Entleeren des Bleiweisses 
geschieht durch Schaufelrader J. Um das 

tH~~~~:J~;~~~~;)1 Bleiweiss von einem Cylinder in den 
!O~iOiii~~'"'.;;t;~i.~t;t;~ anderen zu fiillen, erweitert sieh der 

erste Cylinder zu einer Kammer, in 
welche das Bleiweiss £alIt, und aus der es dureh Schaufel-, Zellen- odeI' 
Eimerrader in den sieh an die Kammer anlegenden zweiten Cylinder ge
schopft wird. 

HER~[ANN KIRBERG in Hilden bei Diisseldorf hat einen Was c hap par a t 
Zllf Trennung des B I ei wei s s von unangegriffenem Blei construirt. (D. P. 
28528.) Derselbe besteht aus einem oben (in der ganzen Lange und Breite 
desselben) offenen, jedoch mittels eines leicht abnehmbaren Holzdeckels zu 

Fig. 208. 
versehliessenden horizontal liegenden BeMlter A, 
in welehem zwei nach del' ~Iitte des Apparates 
hin rotirende, mit Wurfschaufeln besetzte Has
peln B sieh befinden, welche die Oxydmasse be
hufs schnellen Trennens des Bleiweiss von Ull

oxydirtem Blei alternirend von einem Haspel 
zum anderen werfen. Die die Schaufeln t!'agen
den Langsleisten e kiinnen mehr odeI' weniger 

g'eneigt zm Achse eingestellt werden, urn die ReguIil'ung del' Fort
bewegung der auf dem Boden des Apparates liegenden BIeiteile nach del' 
AusfaIIseite hin zu erreiehen. Das mit Oxyd gesattigte BIeiweisswasser win\ 
durch an den Langsseiten befindIiche Siebe S abgefuhl't, welehe in del' 
Hohe des ]<'Iiissigkeitsniveaus Iiegen, und VOl' denen innerhalb des Behiilters 
BIechkappen aufgeMngt sind, welche das Eindringen von kleinen metaIlisehen 
BIeiteilen verhindern soIl en. 

J. SEIBELS empfiehlt in Chern. Ztg. 8, 17i9 folgendes Verfahren der 
Bleiweissfabrikation. ]<~ine Kammer entMlt holzerne Gestelle mit Brettern 
vom 20 em Breite unci 50 em Lange. Die BreUer Jiegen neben einander 
und in Reihell von 30 cm Zwischenraum ubel' einandel'. Die Bretter werden 
20 em hoch mit Bleikuchen beladen. Diese werden aus BIeidraht ohne 

OJ Techn.·chern. Jahrb. 2, S. 259. 
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Ende hergestellt. Es win\ ein Rahmen auf das Brett gesteJlt, der 
Draht hineingedriickt, der etwas konisch zulaufende Rahmen abgenom
men und das Brett mitsamt dem Kuchen in eine schwache Bleizucker-
I,osung getaucht, welche beim Auswaschen von Bleiweiss bei der Fabri
kation gewonnen wird. Der Bleidraht wird direct aus dem Bleikessel 
gegossen. Das Ausliiffeln des Kessels nimmt nicht mehr Zeit in Anspruch 
als bei dem Plattengiessen. Die in einer Anzahl von hundert und mehr 
entstehenden Drahte sind ohne Ende und von jeder gewiinschtcn Dimension 
yon Haardicke bis Stricknadeldicke. 

A. PRAUSE in Heilbronn benutzt nach dem D. P. 2992~ die bei der 
};' a b rika ti on vo n E s s i g (Essigsprit) aus alkoholischen };'liissigkeiten bis
her unverwendeten Dampfe zur Bleiweissfabrikation. Die aus Essig
stub en entweichenden Dampfe von Essigsaure, Aldehyd, Alkohol und Wasser 
werden in Raume geleitet, in denen diinne Bleibleche aufgehangt sind, 
oder in welchen Bleiglatte auf durchliicherten Horden sich befindet. In diese 
Raume, die direct oberhalb der Essigstube angebracht sind, wird zugleich 
Kohlensaure irgend welcher Provenienz geleitet, so dass als Nebenproduct 
Bleiweiss erfialten wird. 

Eisenoxyd. - Bei der Destillation von Eisenvitriol zur Dal'stellung von 
Kolkothar entweicht ein Teil der Schwefelsaure leicht als schweflige Saure, 
der Rest als rauchende Schwefelsaure. Ein kleiner 'feil der letztern bleibt abel' 
selbst bei stundenlang andauernder Weissglut in den Retorten, ebenso eine 
geringe Menge Eisenvitriol, THOM. TERRElL in London hat nun ein Verfahren 
angegeben (D. P. 29966), bei welchem die Entstehung der rauchenden Schwefel
saure von vornherein aus
geschlossen wird. Zu dem a 
Zwecke wird dem Eisenvitriol i i 
freier Schwefel zugesetzt, und : ' 
zwar auf ungefahr 10 Teile Q i 
krystallisirten Eisenvitriols ' 
1 Teil Schwefel. Das Ge-
menge kommt zunacht auf 
einen gusseisernen oder ge
mauerten Trockenherd oder 
in eine gusseiserne Pfanne, 
welche erhitzt wird; hierbei 
wird das Krystallisations

Fig. 209. 

wasser ausgetrieben, und die ganze l\Iasse zerfallt alsdann durch Umriihren in 
cin trockenes Pulver. Dies kommt in einen den Pyritiifen ahnlichen Of en A, del' 
aher unterhalb der Herdplatte noch eine Feuerung besit7t, so dass die Platte C 
leicht rotgliihend gemacht werden kann. Am hinteren Ende des Of ens fiihrt 
ein Abzugskanal B in eine Schwefelsaurekammer. Der Abzugskanal ist mit 
einer verschliessbaren Oeffnung E versehen, durch welche man Gefasse D, 
welche den zur Oxydation der schwefligen Saure erforderlichen Sal peter ent-
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halten, in den Abzugscanal einstellen kann. Nachdem die Platte C zur Rot
glut gebracht worden ist, wird das Gemenge eingefiihrt. Samtlicher Schwefel 
entweicht leicht als schweflige SaUl'e, und es bleibt ein glanzend rotes Eisen
oxyd wriick. 

Ultramarill. - Nach ROHRIG (Ohem. Ztg. 8, 1597) produciren die 24 
in Deutschland bestehenden Ultramarinfabriken jahrlich etwa 8 }Iill. kg 
Ultramarin. Der Verf. plaidirt lebhaft fiir einen Schutzzoll auf U1tramarin, 
Uln den nicht zu laugnenden Niedergang der deutschen U1tramarinfabrikation 
aufzuhaltell. 

}'. KNAPI' hat nach einer Vorschrift von GMELIN (Handb. 4. Auf!. 2, 425) 
versncht, UI tram arin darzustellen durch l'!lengen von gefiillter Kieselsaure, 
Natriumcarbonat und Schwefel mit soviel Natronlauge, als zur Losung del' 
Kieselsaure erforderlich ist, und stunuenlanges Gliihen im 'riegel. Dureh 
die folgende Rostoperation soli die }fasse schon blau werden. K. hat dies 
Resultat nicht erhalten konnen. (Journ. pro Oh. 31, 1M.) 

Del' Polizeiprafect von Paris hat eine Verordnung erlassen, nach welcher 
allen Fabrikanten und Handlern mit Lebensmitteln jeder Art verboten winl, 
die nachstehend bezeichneten Farben zu benutzen, selbst wenn sie nur zur 
Verzierung von Einwickelpapier dienen soli en. Von l'!Iineralfarben sind Ull
zulassig: Natiirliches und kiinstliches Bergblau, Neugelb (Bleioxyd, }fassicot), 
Mcnnige, JIellorange, das Oxychlorid des Blei's, Kasseler Gelb, Turners Gelh,_ 
Pariser Gelb, Bleiweiss, Silberweiss, Neapelgelb, Bleivitriol, Ohromgelb, 
IGilner Gelb und chromsaurer Baryt; ferner Zinnober lmd die arsenhaltigen 
:Farbell als: Arsensaures Kupfer, SCHEEL'sches Griin, Schweinfurter GriilL 
Von nicht mineralischen Farben sind zu oben genannten Zwecken verboten: 
"Aconit Naples", Fuchsin und seine DeriYate, und Nitroverbindungen, wie 
Pikrinsaure, Victoriagelb, Tropaeolin, Xylidinrot etc. Auch Kinderspiel
sachen diirfen mit diesen Farben nicht bemalt werden. (Ding!. 253, 536; 
Ohern. Ind.) 

Eill Anstrichverfahren von WOJACZEK in Wien (D. P. 27085) be
steht darin, dass man den gegen Sauren oder Feuchtigkeit zu schiitzenden 
Gegenstand erst mit einem Anstrich versieht, welcher aus einer alkoholischeu 
Lusung von Schellack und venetianischem Terpentin mit Zusatz von Kiell
russ besteht, hierauf die nochnassen, mit dem Anstrich versehenen Flachen 
mit fein gepulvertem Schellack bestreut und endlich diesen Schellackpulver
U eberzug niederschmilzt, indem man die betreffenden Gegenstande in einen 
entsprechend erhitzten Raum bringt, oder mit gliihenden Kolben or1. dergl. 
iiber die mit Schellackpulver bestreuten Flachen sh·eift. 

WALLERN in Schwalldorf bereitet eine l'!fauer-Anstrichmasse fol
gfmdermaassell (D. P. 27997). .liIit· Oarbolsaure desinficirtes Blut (Serum 
und Kuchen) bleibt einige Zeit sich selbst iiberlassen, wird dann mit Essig
saure und Alann behandelt und gekocht, woranf man gleiche Teile Por-· 
cellanerde, enmt. etwas Wasserglas und Rrdfarbe zusetzt. 
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MORITZ JlcIEYER in Berlin steJlt eine Masse aus 5 Teilen 36proc. Wasser 
glas, 1 Teil 40proc. Natronlauge und 1 Teil Salmiakgeist her, welche ZUlli 

Beseitigen des alten Lackanstriches an Wagen, Schiffen, Tiiren etc. dienen 
soli, wenn man eine neue Lackirung anbringen will. (D. P. 30366.) 

ROB. DREYER in Halle a. S. Gewinnung von 
Lampenruss (D. P. 29261). Der den Russ 
gebende Brennstoff wird den Lampen 1 zugefiihrt, 
die horizontal und vertical einstellbar sind. Der 
Russ setzt sich an dem mit Wasser gekiihlten 
Cylinder B abo Das Wasser tritt durch die 
{line hohle Achse ein und durch die andere 
hohle Achse aus. Die Temperatur des Kiihl
wassers wird durch Thermometer controlirt. 
Del' Russ wird vom Cylinder durch das Blatt 
E abgestrichen , welches an dem belasteten 
Winkelhebel w sitzt. Der Russ fallt durch 
Trichter Jj' in den Kasten G. 

Die Dampfe und del' nicht abgesetzte 
Russ werden in den Kasten a abgesaugt, wo 
der Russ sich an den zickzackfiirmigen Flanell
filtern b absetzt. Diese Zickzackfilter werden 
automatisch abgeklopft, indem die Hebel po 
von del' Daumenscheibe n mehrfach angehoben 
werden und dann niederfallen. Bevor das Ab
klopfen beginnt, wird durch Hebel r, Schnur 
und Schnurscheibe v eine mit v verbundene 
Drosselklappe in dem Abzugsrohr t geschlossen. 

Um dabei das Ventiliren des Apparates 
continuirlich zu machen, sind zwei Auffang
raume a und zwei Abklopfvorrichtungen ange
ordnet. Letztere treten abwechselnd in Thatig
keit. Damit der in a niederfallende Russ nicht 

Fig. 210. 

die Rohre cl verstopft, sind diesel ben mit Platte g iiberdeckt. 

B. Organische Farbstoffe aus Pflanzen- nnd Tierreicb. 

Nach SCHUNCK ist das Chlorophyll ein Glucosid, welch.es durch 
Sauren odor Fermente in eine Glucoseart und Farbstoff zerfallt. (Chem. 
News 49, 2.) GRIFFITHS (ibid 237) halt das Chlorophyll fiir eine Verbindung 
von Eisen mit einem Glucoside. 

Eine ausfiihrliche Arbeit iiber Chlorophyll hat A. TSCIIIRCH ge
liefert. (Arch. Pharm. 222, 129.) Zur Herstellung desselben zieht mall 
miiglichst gerbstofffreie Blatter, am besten Gras, mit siedendem Alkohol 
aus, filtrirt nach dem Erkalten und dampft das Filtrat zur Trockne. 
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Der alsdann bleibellde schmierige Riiekstand wiN wiederholt mit heissem 
Wasser gewaschen, bis dasselbe farblos abliiuft, alsdann mit kaltell1 Alkohol 
aufgenommen und durch Eindunsten auf die Haifte zum KrystaIlisiren gebracht, 
die abgeschiedenen unreinen Krystalle werden in Alkohol geliist und mit 
Zinkstaub im Wasscrbacle reducirt. Die so erhaItene praehtvoll smaragcl
gTiine, sehiin rot fluoreseirende Liisung ist sehr bestandig, liisst sieh lange 
ohne Zersetzung aufbewahren uncl bewahrt selbst im zerstreuten Tageslicht 
sehr lange ihre sehijne Farbe, ohne gelb zu werden. Directes Sonnenlicht 
zcrsetzt sic freilich, ebenso wie die Anilinfarben, rasch. Zur Aufbewahrung 
sind dunkelblaue }'Iasehen zu wahlen. Diese ChlorophyIIIijsung eignet sieh 
vorziiglich zur Farbung, namentlieh von Liqueuren, doeh ist dm'auf zu selien, 
(lass dieselben keine freien Sauren enthalten, cla alsclann bald eine O:.:y
(lation des Chiorophylls zu ChlorophyIIan und eine Verfiirbung del' Liisung 
in gelb eintritt. Da seine Unsehadliehkeit gewahrieistet ist, so werden iiber
haupt Nahrungs- und Genussmittel, falls man beabsichtigt, denselben eine 
smaragdgriine Farbung zu geben, mit diesem Farbstoff zu farben sein. Allch 
sonst wird das Chlorophyll als Farbstoff Verwendung finden kiinnen, da es 
yon Thonerde aufgenommen wird und damit einen schijnen smaragdgriinen 
Lack bildet. Leider ist del' Farbstoff nicht sehr bestandig. Dic Umbildung 
in Chlorophyllan findet, wie im Licht, so auch durch Einwirkung von Sauren 
Htatt. Die ChlorophyIIanbiidung tritt in alkalisch gemachten ChlorophyIl
liisungen nieht ein, da das Chlorophyll in das Alkalisalz einer neuen Saure, 
der Chi oroph yllins a ur e, iibergefiihrt wird. Diese Verbindung ist in sehwach 
alkalischer Lasung viel bestandiger, als das reine Chlorophyll, besitzt des sen 
schone smaragdgriine Farbe uud delltlich duukelblutrote Fluoreseenz. Dureh 
Zusatz von Natronbicarbonat vor dem Kochen von griinen Gemiisen (Bohnen, 
Spill at) bleibt die rein griine Farbung erhalten, und man vermeidet durch 
die doppelte Wirkung des Natronsalzes (Neutralisation des sauren Zellsaftes 
und Bildung des Alkalichlorophylls) die sonst unvermeidliche Chlorophyllan
bildung. Die gleiche Wirkung, wie durch die Alkalihydrate und Carbonate, 
erzielt man auch durch Zusatz von alkalischen Salzen, z. B. Borax, der ja 
bekanntlich ebenfalls ein hiiufiger Bestandteil von Conservirungspulvern ist. 
Das Reinchlorophyll kann man in der Weise gewinnen, dass man zunachst 
Chlorophyll an rein darsteIIt. Man verfahrt zu diesem Behufe entweder nach 
der oben angegebenen Methode und krystallisirt die gewonnenen Rohkrystaile 
wiederholt um, odeI' man verrahrt nach A. MEYER'S Vorschlag in der Weise, 
dass man, die LasIichkeit des ChlorophyIIans in heissem Eisessig benutzend, 
die getrockneten Blatter direct mit dies em extrahirt und die beim Erkalten 
del' heiss zu filtrirenden Liisung gewonnenen Krystaile wiederholt um
krystallisirt. Die auf eine oder die andere Weise gewonnenen Krystalle des 
Chlorophyllans kiinnen alsdann in alkohoIischer Liisung leicht mit Zinkstaub 
im Wasserbade zu ReinchlorophyII reducirt werden. Die bei der Ver
(Iunstung des LiisungsmitteJs erhaltenen dunkelgriinen iiligen Tropfen des 
Heinchlorophylis liisen sich nicht in Wasser, Jeicht in atherischen und fetten 
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Oelen, Schwefelkohlenstoff, schwer in geschmolzenem Paraffin, sehr leicht in 
Aether und Benzin, aus welchen sie sich nach Verdunsten des Liisungs
mittels, falls dasselbe bei 100 a verdunstet, abscheiden lassen. - Die Liisung 
in fetten Oelen kann bequem zum Farben von Oelen, die alkoholische zum 
Farben von Liqueuren u. dergl. benutzt werden. - Wahrscheinlich wird 
man jedoch die Reindarstellung des Chlorophyllans (fur praktische Zwecke 
sichel') dadnrch umgehen kiinnen, dass man die alkoholische Rohchloro
phyllanliisung mit Zinkstaub reducirt, filtrirt, das Filtrat mit Zinkstaub zur 
Trockne verdunstet, den Ruckstand mit Aether aufnimmt, diesen verdunsten 
Hisst u. s. f. 

C. LIEBERMANN hat eine Untersuchung del' Cochenille und des 
Uochenillecarmins begonnen (Bel'. 18, 1969), wodurch viele falsche 
iiltere Angaben richtig gestellt werden. Das Insect enthalt nicht etwa 
50 Proc. Farbstoff (MENE, C. r. 68, 666), sondem nur 9 bis 10 Proc., was 
immerhin noeh ein sehr reiches Farbematerial ausmacht. Ebenso luckenhaft 
ist die Kenntnis des Cochenillecarmins. Ein ausgezeichnet schiines als Car
millnakarat bezeichnetes Praparat verlor bei J 00 a 17 Proe. Wasser. Die 
troekne Substanz nimmt diese Wassermenge an der Luft allmalig wiedel' 
auf. Del' Stiekstoffgehalt ruhrt wesentIieh von Proteinstoffen her, die zum 
Teil bei der Darstellung in den Carmin hineingekommen sind, zum Teil 
uirect aus del' Cochenille herriihren. Del' Carminfarbstolf scheint kein 
G1ykosid zu sein, wie HLASIWETZ und GRABOWSKY angegeben haben, wenig
stens konnte nach dem Kochen von 30 g Carmin mit verdullnter Schwefel
saure Zucker nicht nachgewiesen werden. Die S'l Proc. des elltwasserten 
Carmins betragende Asche gab bei del' Analyse 

Sn02 : 0'67 Na20 
Al203 . . 43'09 K20 
CaO 44'S5 P 205 
~IgO . 1'02 

3'23 
3'56 
3'20 

99'62 
Die phosphorsauren Alkalien ruhren anscheinend aus der Cochenille 

her. Wenn man den Stickstoff auf Proteinsubstanz mit 15 Proc. N bezieht, 
~o ergiebt sich als Zusammensetzung des Handelsproducts: 

Wasser . . . ., 17 Proc. Farbstoff 56 Proc. 
N-haltige Stoffe .. 20 Wachs ...... Spuren. 

Asche •.... " 7 " 

Danach ist del' Carmin kein einfacher Thonerdelack, sondern eine 
Thonerdekalkproteinverbindung des Carminfarbstoffs; ahnlich wie das Tur
kischrot eine Verbindung des Krappfarbstoffs mit Thonerde, Kalk und Tour
nantiil (oder RicinusschwefeIsaure) ist. Wie beim Tiirkischrot ist auch im 
Carmin das Verhaltnis A1203: CaO (+ MgO) = 1 : 2. In der ammoniakalischen 
0arminliisung kiinnen Thonerde und Kalk selbst durch oxaIsaures Ammon 
nicht ausgefallt werden. Durch MineraIsiiuren wird ein rote I' Farblack geraUt. 
Beim Erwarmen mit massig starker MineraIsaure wird der Farhstoff frei" 
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bleibt aber mit rotbrauner }'arbe in Liisung. Erhitzt man diese oder die 
alkoholische Liisung des Farbstoffs Hingere Zeit mit starkerer Saure, so en t
steht ein wasserunliislicher Farbstoff, wahrscheinlich das von VAN DORP und 
LIEBERMANN beschriebene Ruficarmin. Diese Umwandlung kann auch im 
Carmin selbst durch Erhitzen auf 170 bis 190 0 hervorgerufen werden. Bei 
starkerem Erhitzen auf 250 0 entwickelt sich Kohlensaure, was darauf hin
deutet, dass der Farbstoff eine Carbonsaure ist; dies wiirde die starke Saure
natur desselben gut erklaren. 

Der weisse Ueberzug der "Silbercochenille" besteht zum Teil aus 
-einem Wachs, welches L. Coccerin nennt. Dasselbe lasst sich mit siedendem 
Benzol extrahiren, aus welchem es beim Erkalten auskrystallisirt. Es ist 
<ltwa in der :lIfenge von 1 bis 1·5 Proc. vorhanden. Ferner wurdim 1·5 bis 
2 Proc. }Iyristin und 4 bis 6 Proc. fliissige Fette und Fettsauren gefunden. 
Das Coccerin schmilzt bei 106 0 ; es destillirt nicht unzersetzt. Es ist in 
Aether und Alkohol fast unliislich. Durch alkoholisches Kali wird es sehr 
allmalig verseift. Dabei entsteht kein Glycerin. Die Saure, Co c eery I
s au r e, bildet ein weisses Pulyer yom Schmelzp. 92 bis 93 0 , in den ge
brauchlichen Liisungsmitteln nur beim Erwarmen loslich. Die Zusammen
setzung ist C31H6203. Der alkoholische Bestandteil des Coccerins scheint 
<lin Glycol der Reihe cnH2n(0H)2 zu sein und die Zusammensetzung 
C30H6202 zu haben. Der Coccerylalkohol schmilzt bei ]01 bis 104°. 

Der feste Teil der Fette der Cochenille schmilzt bei 55 ° und ist eill 
Glycerid yon der Formel C3H5(OC14H270)3, also Myristin. 

w. WILL und LEYMANN haben die Natur des Cochenillefarbstoffs durch 
Darstellung gut charakterisirter Derivate zu erforschen gesucht und sind 
dabei zu bemerkenswerten Resultaten gelangt (Ber. 18, 3180). Die durch 
Einwirkung von Salpetersaure auf Carminsaure entstehende Nitrococcussaure 
ist nach LIEBERMANN und Andern symmetrische Trinitrocresotinsaure. Da 
aber deren Bildung durch tief eingreifende Reaction erfolgt, so haben die 
Verf. Bromderiyate dargestellt. Das aus der Carminsaure durch Kochen mit 
verdiinnter Schwefelsaure nach HLASIWETZ und GCABOWSKY dargestellte Car
minrot wurde in 50procentiger Essigsaure geliist und mit Brom behandelt. 
Das sich ausscheidende krystallisirte a-Bromcarmin hat die Zusammen
setzung ClOH4Br40 3 und schmilzt bei 247 bis 248°. Beim Kochen dessel
ben mit Kalilauge entsteht das gut krystallisirende a-Oxybromcarmin 
ClUH6Br20' yom Schmelzp. 207 bis 208°. Aus dies em Kiirpcr wurde ein 
J.Iethyl-Substitutionsproduct dargestellt. Dasselbe ist ein Ester 

C9H4B 202 OH 
r <COOCH3 

Auch das Wasserstoffatom des Phenol-Hydroxyls kann durch Methyl 
ersetzt werden. Dureh Oxydation mit alkaliseher Kaliumpermanganatlosung 
entsteht C9H6Br20'; eine Bibromcoccussaure. Der Methylather der
~elbell ist noch in Kali loslich und kann noch ein H-Atom durch Methyl 
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ersetzen, enthalt also noch ein Phenolhydroxyl. Ausserdem entsteht bei del' 
Oxydation noch eine Saure C9H·Br~04. 

Das p-Bromcarmin wird bei der Bromirung aus der essigsauren 
Liisung durch Wasser gefallt. Es bildet gelbe amorphe Flocken, die beim 
Kochen mit Kalilauge ein rotes unliisliches Pulver geben. Dies liefert auf 
Zusatz von Salpetersaure gelbe Krystalle vom Schmelzp. 232 0 • Diese sind 
eine Saure CllIPBr30\ deren Kalisalz das erwahnte rote Pulver bildet. 
Bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat entsteht Bibromoxymethyl-

benzoylbicarbonsaure C7HJOBr2<gg~COOH' farblose Krystalle vom 

Schmelzp. 230 0 • Beim Schmelzen wird Kohlensaure entwickelt. Ausser
dem entsteht bei der Oxydation ein unliisliches Product C9H4Br20\ welches 
ein Derivat des Phtalsaureanhydrids ist. Beim Behandeln mit Jodmethyl 
entsteht daraus del' Trimethylather einer ~rethylbibromoxyphtalsaure 
C12HI2Br20·. Durch Verseifung erMlt man die bibromirte ~lethylmethoxy
phtalsaure C6(CH3) (CH30) (Br)2(COOH)2 + H20, die bei 100 0 H20 aus
giebt und dann wiederum bei 144 0 schmilzt. Bei langerem Erhitzen im 

Wasserbad entsteht das Anhydrid C6 (CH3) (Br)2(OH)<gg>O vom Schmelzp. 

195 o. Es ist wahrscheinlich, dass das Carminrot selbst ein Ph t a I s au r e -
derivat ist. 

Zur Kenntnis des Brasilins. Von K. BUCHKA und A. ERCK. Um die 
chemische Natur des in technischer Hinsicht so wichtigen Brasilins aufzu
klaren, haben die Verfasser durch Acetylirung und Bromirul'lg mehrere Sub
stitionsproducte desselben dargestellt. Die Annahme von LIEBERMANN und 
BURG, dass der durch Einwirkung von Essigsaureanhydrid auf Brasilin bei' 
1300 entstehende Kiirper ein Tetracetylbrasilin sei, fanden sie bestatigt. Sie 
stellten ausser diesem noch das Triacetylbrasilih, das Monobromtetraacetyl
brasilin, das ~Ionobrombrasilin, ferner das Tribromtetracetylbrasilin unrl 
Tetrabrombrasilin dar. Zur Bromirung Hisst man am besten das Brom in 
1lampfform auf Brasilin einwirken. Zur Darstellung von Brasilein C16 H120· 
wurde das Brasilin in atherischer Liisung mit Salpetersaure oxyclirt. Ob
gleich das so erhaltene Brasilein die griisste Aehnlichkeit mit dem friiher 
auf anderem Wege clargestellten zeigte, wollen die Verf. einstweilen beide 
Kiirper noch nicht fiir iclentisch erklaren, nachdem yon ERDMANN. uncl SCHULTZ, 
gezeigt worden ist, dass clas dem Brasilin nahe verwandte Hamatoxylin bei 
cler Oxyclation unter verschiedenen Beclingungen mehrere isomere Hamateine 
liefert. Durch Einleiten von salpetriger Saure in die essigsaure Liisung des 
ErasiIins wird eine tiefgreifende Zersetzung bewirkt, bei del' nur geringe 
}Iengen von Trinitroresorcin isolirt werden konnten. Es steht dies im Ein
klang damit, dass das Brasilin bei trockner Destillation und in der Kali
schmelze Resorcin Hefert. (Bef. 18, 1138). 

Ueber den Nachweis von Saure-Fuchsin illl Orseilleextract 
schreibt A. KER1'ESZ. Eine geringe Menge Orseilleextract wircl mit ziemlich'viel 
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Wasser aufgekocht und filtrirt. Von dem kJaren Filtrat wird etwas illl 
Reagensglas mit Benzaldehyd vermischt, Zinnsalz und Salzsaure zugefiigt 
und einige J\!Iinuten der Ruhe iiberlassen. War keill Fuchsin beigemengt, 
so wird die untere Schicht ganz rein weiss, wahrend sie sieh bei Gegenwart 
desselben rot farbt. Es ist zu beachten, dass die Liisung stark verdiinnt 
werde. Nach dieser Methode lasst sich noch leicht 1 Teil -Fuchsin S in 
1000 Teilen Orseilleextract nachweis en. (Ding!. 256, 287; Chem. Ind. 1885, 180). 

J. B. LODER in Utrecht bereitet, wie friiher schon kurz mitgeteilt, 
Farbstoffe durch Einwirkung einer in alkoholischer Garung befindlichen 
Zuckerliisung auf Pflanzenfarbstoffe und aromatische Verbindungen. Der 
Zuckerliisung werden Orseille, ausserdem l\!Ioringerbsaure, oder Resorcin, 
Trinitroresorcin oder Paranitrophenol, ferner Salpetersaure oder Weinsaure, 
,event. auch Eisenoxyd hinzugesetzt. Nach vollendeter Garung soll in dies em 
€igentiimlichen Bade Seide rosa bis violet gefarbt werden. SpiHer empfiehlt 
der Erfinder die Anwendung von Sulfocyankalium und die Beimengung von 
1 g Betain oder 0·5 g Acetaldehyd, wenn 2·5 g Moringerbsaure und 1 g 
Sulfocyankalium zur Verwendung kommen, um Seide braunrot zu farben. 
Ferner soli 1-5 g weinsaures Eisenoxyd (auf 1000 g Zucker) oder 6·75 g 
dieses Salzes und 0·75 weinsaure Thonerde zugesetzt werden. 'Veiter werden 
Farbstoffe in alkoholischer Liisung aus Phloroglucin, Catechin (lIToringerh
saure, Quercetin), Resorcin, Orcin (Orseille) und Phenylverbindungen bereitet, 
indem diese Stoffe mit einer Glucoseliisung oder einer in der Alkoholfabri
kation gebrauchlichen l\!Iaische angesetzt, gekocht und mit derselben in 
Giirnng versetzt werden. Dabei werden noch verschiedene Sauren und Salze, 
besonders Kaliumsalze, zugesetzt. 

Endlich wird angegeben, dass die Kalisalze teilweis durch Ammonium
salze, das Catechin, Phloroglucin nnd OrceIn durch Sulfocyansiiure und 
Salpetersaure ersetzt werden kiinnen. (D. P. 23962, 26015, 29990, 30363.) 

C. Kiinstliche Fal'bstoffe. 
I. Rohstoffe und Zwischenproducte. 

A. IIELOUIS in Paris sucht lei c h teO e I e bei der Destillatioll VOIl 

Steillkohle, Holz, Torf, Oel u. dergl. darzustellen (Eng!. P. 5142 yom 
20. Octbr. 1883). Durch dieses Verfahren soll wahrend der ganzeniDauer der 
Destillation eine regelmassige Bildullg von Ace t y len herbeigefiihrt werden, 
welches seinerseits zur Erzeugung von Ben z 0 I dient. Dabei soll die Zer
Betzung des Benzols und die Bildung condellsirter Kohlenwasserstoffe vermie
(len werden. Der Patentinhaber will dies erreichen: 1. durch eine bestimmte, 
<lie dunkle Rotglut nicht iiberschreitende Temperatur in den Retorten: 
2. durch die Einwirkung eines Stromes von Gas und iiberhitztem Dampf, 
welcher wiiill'end der gallzen Zeit der Destillation in die Retorten geleitt't 
wird; 3. durch die Aufrechterhaltung eines -mittleren Druckes von 1/5 Atmo
spharell ill den Retorten vel'mittelst cine" an geeigneter Stelle angebrachtell 
Druckregulators. 
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Anthracen aus 'Vassergasteer. Nach A. II. ELLIOT enthalt der Teer, 
der bei der Wassergasbereitung entsteht, wenn das Gcmenge von Kohlenoxyd, 
Wasserstoff und den Dampfen von Petroleumnaphta durch rotgliihende 
Retorten geleitet wird, betrachtIiche Mengen Anthracen, und zwar 2'63 Proc., 
die leicht abzuscheiden. sind durch Ueberfiihrung in Anthrachinon. Dasselbe 
entsteht neben anderen hochsiedenden aromatischen Kohlenwasserstoffen 
dadurch, dass die Grenzkohlenwasserstoffe del' Naphta bei obigem Process 
zunachst in ungesattigte Kohlenwasserstoffe (Acetylen etc.) iibergehen, die 
sich dann polymerisiren etc. Die ganze Menge des Anthracens findet siclt 
in den zwischen 2100 und 3500 iibergehenden Teilen des Teers. Verf. 
glaubt, dass mit sicher zunehmendem Consum an Wassel'gas eine ausgiebige 
Quelle zur Gewinnung des wertvollen Anthracens gewonnen ist. (Chem. 
News 1885, 44). 

Bei der fractionirten Destillation eines Wassergasteers wurden in dem 
bei 200-2700 C. erhaltenen Destillate 0'82 Proc. Anthracen (= 0'09 Proc. 
des urspriinglichen Teers) erhalten. Neben Anthracen fand sich in dieser 
Fraction hauptsachlich Naphtalin. Aus der Fraction, welche beim Erhitzen 
von 2700 C. bis zur Pechbildung resultirte, wurden 28'6 Proc.Anthracen 
(= 2'33 Proc. des urspriinglichen Teers) isolirt. Die halbfesten Massen, 
welche beim weiteren Erhitzen des Riickstandes destillirten, bestanden aus 
2 Proc. rohem Anthracen und die dabei erhaltenen Oele aus 1'81 Proc. 
reinem Anthracen. Im Ganzen betrug die Ausbeute an Anthracen ans 100 
Gew.-Tln. des Teers 2'63 Proc. (Chern. Ind. 1885, 79). 

K. E. SCHULZE hat das ans Griiniil (Anthraceniil) durch Ausziehen mit 
Aetznatron gewonnene Phenolgemisch bei einem Druck yon 15 mm 
Quecksilber del' Destillation unterworfen. Das Destillat lieferte, nachdem 08 

von Kohlenwasserstoffen befreit war, bei del' Fractionirung zwischen 150 und 
2000 ein teilweise krystallinisch erstarrendes, rotes zahfiiissiges Oe1, welches 
zunachst untersueht wurde. Es gelang dem Verf., aus dies em Oel griissore 
~Iengen a- und p-Naphtol zu gewinnen. Aus diesem Befunde sueht 
Verf. wahrscheinlich zu machen, dass die Phenole die primal' en Producte 
del' Steinkohlendestillation seien, aus denen erst dureh Wasserabspaltung 
die Kohlenwasserstoffe ontstanden. (Ann. Chern. Pharm. 227, 143; Chem. 
Ind. 1885, 112). 

Aus den Riickstanden von del' Phenoldestillation hat SCHULZE durch 
fraetionirte Dest.illation und fraetionirte Neutralisat.ion des bei 235-2400 

iibergegangenen Anteils Benzoesaure isolirt. (Ber. 18, GI5.) 
GREVILLE WILLIAMS in London hat ein Verfahren zur Abscheidung vou 

Benzol und dessen Homologen aus der dureh Compression von Petro
leumgas erhaltenen Fliissigkeit allgegeben. (Eng!. P. 4663 vom 10. Mfil'z 
1884.) *) Wenn Leuchtgas, welches aus Petroleum hergestellt worden ist, 
comprimirt winl, so wird eine l<'liissigkeit erhalten, welche aus Aethylen und 

0) Techn.-chern. Jahrb. 6,'8. l~O. 
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Benzol und den Homologen dieser Kijrper besteht. Dieselbe wird der frac
tionirten Destillation unterworfen und in drei Teile geteilt. Die erste bis 
65'5 0 siedende :Fraction wird nicht benutzt, die zweite enthalt die Stoffe, 
welche zwischen 65'5 und 87'5 0 sieden, die dritte alles iiber 87'5 0 siedende. 
Die zweite Fliissigkeit wird mit verdiinnter Salpetersaure behandelt (100 Gall· 
mit 50 Gall. Handelssalpetersaure und 50 Gall. Wasser) oder mit ent
sprechenden ~Iengen Alkalinitrat und Schwefelsaure. Die ~Iischung wird 
dann im Wasser- oder Dampfbade aus einem Steinzeug-Apparate destillirL 
Benzol und Homologe gehen iiber, wahrend die lIomologen des iilbildendeu 
Gases in Verbindungen verwandelt werden, die zuriickbleiben. 

IVAN LEVINST~IN in Manchester hat ein Verfahren zur Darstellung von 
aromatischen Nitroaminbasen angegeben. (D. P. 30889.) Der Erf. 
bedient sich dabei nicht der Acetylverbindung, sondern tragt die salpeter· 
sauren Salze der Basen in stark abgekiihlte Schwefelsaure ein. Es scheint, 
dass hierbei hauptsachlich die ~Ietanitroverbindungen gebildet werde. Nach
gewiesen wurde dies beim Anilin; das daraus erhaltene Phenylendiamill 
liefert, mit salpetriger Saure behandelt, Bismarckbraun. Auch die aus 
Ortho- und Paratoluidin erhaltenen Diamine geben in gleicher Weise braune
:Farbstoffe. Der Erfinder verfahrt in folgender Weise: 10 kg Anilinnitrat 
werden miiglichst fein gepulvert tIDd in sehr kleinen Portionen in 40 kg" 
eoncentrirter Schwefelsaure einget.r~gen, die auf - 5 0 C. abgekiihlt ist. Es 
ist dafiir Sorge zu tragen, dass gut geriihrt wird und dass die Temperatllr 
nicht iiber + 50 C. steigt. Die Liisung wird in 400 I Wasser gegossen unel 
·Yorsichtig mit Natronlauge gefallt. Der Niederschlag winl ausgewaschell, 
gepresst und in Salzsaure geliist. Dann Iasst man entweder nach clem FiI
triren clas in langen, schwach gelb gefarbten Nadeln sich allsscheidende Chlor
hydrat auskrystallisiren oder man fallt die Base und reinigt durch Krystalli
sation aus Toluol oder irgend einem anderen Liisungsmittel. 

Die :FARBWERKE YORM. ~fEISTER, I,ucIUs & BRUNING in lIiichst a. ~L 
~tellen lIIetachlorbenzaldehyd folgendermaassen dar. (D. P. 31842.) 
DasVerfahren griindet sich auf die von SAND~IEYER (Ber. 1884, 1633) be
schriebene ~Iethode, eine Amidogrllppe in aromatischen Verbindungen durclr 
Chlo]' zu ersetzen. Diese Methode besteht in cler Behandlung der aus rIen 
Amidoverbindungen darstellbaren Diazokiirper mit Kuperchloriir in del' 
Warme. Zur lIerstellung des Chlorbenzaldehyds wird der nitrirte Benzalde· 
hyd zunachst durch Reduction mit Zinnchloriir und rauchencler Salzsaure in 
Amidobenzaldehyd iibergefiihrt. Aus clem so gewonnenen AmjdoaJdehyd wird 
in salzsaurel' Lijsung hei 0 0 mit Natriumnitrat das Diazochlorid des Benz
aldehyds. 

Die Chemische }<'abrik vorm. 1I0F~IANN & SCHOETENSACK in Ludwigshafen 
a. Rh. stellt Phenylcyanat im grossen aus Cal'banilid her. (D.P.29929.) 
Diesel' Kiirper zerfallt bei haherer Temperatur unter der Einwirkung VOll 
Chlorkohlenoxycl in Phenylcyanat und Salzsaure; die Umsetzung erfolgt nach 
der Gieichullg: 
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CO NHC6H5 CO 2 6 S J 
NHC6Ho+ Cl =2 HCl+2 C H NCO. 

Dieselbe Umlagerung erfahren die Anilinsalze, z. B.; 
C6HsNH2 HCI + COCl2 = 3 HCl + C6H5 N: CO. 
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Zur Darstellung des Phenylcyanats im grossen werden die erwahnten 
Kiirper in eisernen Kesseln zum Schmelzen gebracht, und wird bei einer 
Temperatur zwischen 200 ° und 300 0 Chlorkohlenoxyd iibergeleitet. In dem 
Salzsaurestrom geht das Cyanat in berechneter :l\fenge iiber, dasselbe ist naeh 
einmaligem Destilliren von eonstantem Siedepunkt 163 o. 

Die FARBENFABRIKEN VORM. :FR. BAYER & Co. in Elberfeld (D. P. 30077) 
haben noeh ein neues (viertes) Verfahren zur Trennung der Alphamono
sulfosaure des Betanaphtols von den mit ihr im Gemenge erzeugten 
Sulfosauren angegeben. *) Bei der Sulfurirung des Betanaphtols entstehen 
neben der Alphamonosulfosaure noeh die SCHAFFER'sche :tIlonosulfosaure und 
ein dritter Kiirper von noch nicht naher bekannter Zusammensetzung. Setzt 
man zu dem in Wasser geliisten und hinreichend alkaliseh gemachten Ge
menge der Sauren bezw. deren Salze Tetrazodiphenyl, dessen Homologen und 
Sulfosauren nach und nach hinzu, so wird zunachst der fremde Kiirper, dann 
wird die SCHAFFER'sche Saure und erst in dritter Linie die Alphamonosulfosaure 
gebunden. :tIian verfahrt nun nach dem Patentanspruch a) entweder derart, 
dass man von der Tetrazoverbindung diejenige Menge hinzusetzt, welche die 
verunreinigten Karper einschliesslich der SCHAFFER'schen ~fOllosulfosaure 

bindet, und den hieraus entstehenden Farbstoff aussalzt und trennt; b) oder 
derart, dass man zunaehst nur so vie I Tetrazoverbindung zusetzt, um den 
verunreinigenden fremden Korper als Farbstoff zu HUlen und zu trennen, 
demnaehst aber so viel, um die SCHAFFER'sche Saure ehenfalls in Form eines 
Niedersehlages abzuseheiden. 

Die LEIPZIGER ANILINFABRIK BEYER & KEGEL in I.indenau-Leipzig hat 
ein Verfahren zur Zerlegung der naeh der Vorsehrift von ARMSTRONG (Ber. 
10,201) erhaltenen p-Naphtolmonosulfosaure in· zwei isomere ~aphtol
monosulfosauren angegeben. p-Naphtol liefert, wenn dieser Vorsehrift gemas 
nur die theoretische Menge cone. Sehwefelsaure (1 Mol.) angewendet 
wird, ein Gemiseh von J\fonosulfosauren, welehe durch Behandeln der Lasung 
ihrer basischen oder sam'en Natron- oder Kalksalze mit Koehsalz sich in zwei 
Componenten trennen lassen. Es scheidet sich das Salz einer Naphtolsulfo
same ab, welche mii Diazokohlenwasserstoffen gelbere, mit Diazosulfosauren 
rotere Farben liefert, als SCHAFFER'sche P-Naphtosulfosaure; in Lasung bleibt 
ein Salz, welches ahnliehe Farben liefert wie die SCHAFFER'sehe Saure, je
doch durchweg etwas gelbere. Die Farbstoffe aus der BAYER'Sehen Saure 
sind angeblich durehweg gelber als die aus den beiden AR~IsTROlm'scheJl 
Sauren. (D. P. 32964.) 

Dureh das Patent ist nur die Trennung mit Kochsalz geschiitzt. Ob 

.) Techn.-chem. Jahrb. 4, S. 340; 6, S. 437. 
Biedermann, Jahrb. VII. 27 
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bei dem Verfahren eine neue Naphtolmonosulfosaure enttiteht, mag dahlll 
gestellt bleiben. 

1m Foigenden sind die bis jetzt ausgefiihrtell Arbeitell kurz zusammen
gestellt, *) die sich auf die merkwiirdige Entdeckung des T h i 0 P hen's durch 
VICTOR MEYER beziehen **). Bekanntlich machte im Jahre 1882 VICTOR 
MEYER die Beobachtung (Ber. 15, 2893), dass die von BAEYER angegebene 
Indopheninreaction (Bildung von blauem Indophenin beim Schiitteln von 
Benzol und Isatin mit concentrirter Schwefelsaure) nicht unter allen Um
standen eintrifft; und zwar verhalten sich die verschiedenen Benzole je nach 
ihrer Darstellung verschieden: wahrend bei dem aus Steinkohlenteer er
haltenen Benzol, das mit Isatin und concentrirter Schwefelsiiure geschiitteJt 
wird, sich die eigentiimlich schone Blaufarbung sofort zeigt, ist dieselbe bei 
dem aus Benzoesaure dargestellten Benzol durchaus nicht zu constatiren -
es tritt bei dies em absolut keine Farbenerscheinung ein. Abgesehen YOIl 

dies em Unterschiede besitzell die beiden Benzole im Betreff ihres Siede
punktes (genau 800 ) etc. vollig iibereinstimmende Eigenschaften. Der 
Ursprung der dabei verwandten Benzoesaure, ob dieselbe aus Ham, aus 
Harz oder Toluol erhalten ist, fallt dabei nicht in das Gewicht; dagegen 
liefert - wie !IEYI!R spater constatirte - Benzoesaure die aus Teerbenzol 
durch Sulfuriren und Destillation mit Cyankalium gewonnen ist mit Kalk 
destillirt, dennoch ein Benzol, das die Indopheninreaction in ausgezeichneter 
Weise zeigt. 

Wird indess das active, d. h. aus Steinkohlenteer erhaltene Benzol 
(welches die Blaufarbung giebt), mit concentrirter Schwefelsaure langere 
Zeit am Riickflusskiihler erwarmt und darauf del' unangegriffen gebliebene 
Teil von der Schwefelsaure und gebildeten Benzolsulfosaure abgehoben, 
gewaschen und getrocknet, so zeigt derselbe die Indopheninreaction ebenfalls 
nicht - das Benzol ist inactiv geworden. Dagegen giebt die hierbei ent
standene Benzolsulfosaure durch Ueberfiihren in das Bleisalz, Fallen mit 
Schwefelwasserstoff und trockene Destillation wieder ein actives BenzO"!. 
Ebenso verIiert reines Handelsbenzol durch zehnstiindiges Schiitteln mit 
concentrirter SchwefeIsaure die Fahigkeit, sich mit Indophenin zu verbinden, 
in gleicher Weise wird es durch kurzes Schiitteln mit etwas Isatin und 
Schwefelsaure inactiv. 

Dieser Unterschied der je nach ihrer Darstellung verschiedenen Benzole 
Iiegt darin, wie MEYER nachgewiesen, dass das kaufliche Benzol aus Teer 
kleine Mengen (ca. 1/2 Pro c.) eines dem Benzol in seinen Eigenschaftell 
ausserst ahnIichen bei 840 siedenden Kiirpers enthiilt, der die Ursache ist, 
dass dieses mit Isatin, Phenylglyoxylsaure, Benzoylcyanid (CLAISEN) die 
schonen Farbenreaetionen liefert, und dass auch salpetrigsiiurehaltige con
centrirte Schwefelsaure (LIEBERMANN) mit activen Benzol Fiirbung giebt. 
Auch die Braunung, die beim Vermischen von Steinkohlenteerbenzol mit 

'J Durch Herru Dr. GEBHARDT. 

"J Techn.·chem. Jahrb. O. S. 462. 
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~oncentrirter Schwefelsaure entsteht, wird durch diesen Korper veranlasst; 
wirklicli reines, also inactives Benzol wird durch Schwefelsaure nicht gefal'bt. 

Um den betreffenden interessanten Korper zu isoliren, wurde oben
genanntes :1IIittel Cmehrstiindiges Schiitteln mit Schwefelsaure und trockenes 
Destilliren der gebildeten Sulfosaure) angewandt, und es resuItirte in geringer 
Menge ein bei 830 siedendes Oel, das, mit inactivem Benzol stark verdiinnt, 
letzteres activ maehte, und welches betrachtlichen Schwefelgehalt aufwies. 
Es war demnach unzweifelhaft, dass das Indophenin abweichend von BAEYER'S 
Angaben - ein schwefelhaltiger Farbstoff sei; an von BAEYER selbst iiber
sandten Proben wurde der SchwefelgehaIt auch erwiesen. 

In der Farben-Fabrik von BINSCHEDLER, BuscH & Co. in Basel 
wurde nun folgendes Verfahren eingeschlagen, um gross ere l.Iengen des 
schwefelhaltigen Benzolbegleiters zu erlangen: 

250 Liter reinstes Handelsbenzol wurden mit 25 Liter concentrirter 
Schwefelsaure 4 Stunden lang kraftig durchgeschiittelt, die erhaItene schwarze 
Saureschicht, nach Entfernu~g des oben schwimmenden Benzols mit Wasser 
verdiinnt und auf das Bleisalz del' gebildeten Sulfosaure verarbeitet. Die 
Menge des so erhaItenen Salzes - hauptsachlich Bleisalz der neuen Sulfo
saure neben etwas benzolsulfosaurem Blei - betrug 16 kg; dasselbe bildet 
eine graua brocklige, leicht zerdriickbare Masse von sehwaehem unangenehmen 
Geruch. - Aus diesem Bleisalz liisst sich nun del' lleue Rorper bequem in 
grosserer ]\Ienge gewinnen. Es wird dasselbe einfaeh, fein gepulvert, in 
Portionen von 200 g mit eoneentrirter Salzsaure erhitzt und das Destillat 
gesammeIt, nachdem Wasser und Salzsaure iibergegangen. Noeh zweck
massiger bewirkt man die Umwandlung nach dem CARo'schen Verfahren 
zur Eliminirung der Sulfogruppe aus aromatischen Substanzen: durch 
trockne Destillation des Ammoniaksalzes. Das Bleisalz wird behufs dessen 
mit 1/4 seines Gewichtes an Salmiak innig vermischt und destillirt. 

In beiden Fallen enthalt das Rohdestillat reiehlieh Mercaptane; es 
wird durch Sehiitteln mit Wasser, dann mit starker Kalilauge, gereinigt. 
Das Product wird dann mit Chlorcaleium entwassert und iiberdestillirt. Das 
erhaItene leicht fliiehtige Oel, noehmals mit Chlorcaleium oder durch Kochen 
iiber Natrium entwassert, ist eine ]\Iischung, welche ungefahr 70 Proc. des 
neuen Korpers und 30 Proc. Benzol enthalt; es siedete zum grossten Teil 
bei 840 und ergab einen Schwefelgehalt von 28 Proc. Aus je einem kg 
des Bleisalzes gewinnt man etwa 80 g des Oels, welches leicht, wasserhell 
und sehr beweglich ist, und einen schwachen an Benzol erinnernden Geruch 
hat; in einer Kaltemischung von Eis und Salz erstarrt es n i c h t. Die 
Indopheninreaction zeigt das Oel natiirlich in intensivster Weise, am besten 
beobachtet man sie, wenn man eine Spur Oel in eine griissere l'IIenge 
inactiven Benzols oder Ligroins einbringt und clieses dann mit Isatin und 
concentrirter Sehwefelsaure schiittelt. 

Um aus dem noch benzolhaltigen Gemische den neuen Korper abzu
scheiden, bieten sieh verschiedene Wege. Derjenige, der zuerst zur :Fest-

27* 
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stellung seiner Formel fuhrte, bemht auf dem umstande, dass Brom in del' 
Kalte auf das Oel mit grosster Lebhaftigkeit einwirkt, wahrend unter dies en 
Umstanden Benzol kaum angegriffen wird; es entstehen hochsiedende Brom
substitutionsproducte des Korpers, die den Brombenzolen sowol in ihren 
Siedepunkten wie in ihrem ganzen Verhalten ausserst nahe stehen; ihl' 
Geruch ist von dem der Brombenzole nicht zu unterscheiden. 

Das ~Ionobromsubstitutionsproduct zeig-t den Siedepunkt 1500 und hat 
die Zusammensetzung C4H3BrS, die Dibromverbindung siedet bei 2110 und 
ist C4 H2Br2S zusammengesetzt. Daraus ergiebt sich die Zusammensetzung 
der Stammsubstanz als C4H4S. V. MEYER hat derselben den Namen Thio
phen gegeben. 

In seiner empirischen Zusammensetzung ist das Thiophen analog del' 
Verbindung C4 H4 0, Furfuran, Tetraphenol oder Tetrol genannt, und C4H4NH 
dem Pyrrol. 

Das Thiophen durch Entbromung seines leicht zu isolirenden Brom
substitutionsproductes' zu erhalten, ist bisher llicht gelungen. Der Weg, 
dasselbe rein darzustellell, war vorHiufig ein sehr umstandlicher. Es wurde, 
um die Zerstorung des Thiophens durch concentrirte Schwefelsaure zu ver
meiden, dasselbe vorher mit dem 100 fachen V olumen eines indifferent en 
Oeles (Ligroin) verdunnt, die Flussigkeit dann mit coneentrirter Schwefelsaure 
durchgeschuttelt, so lange, bis eine Probe der Ligroinschicht mit Isatin und 
Schwefelsaure die Indopheninreaction eben nicht· mehr giebt, ungefahr 
1-2 Stunden. Die schwarze, die Thiophensulfosaure enthaltende Schwefel
saure wird von Ligroin getrennt, sogleich mit Wasser verdiinnt und mit 
B1eicarbonat behandelt; das trockne Bleisalz wird dann am besten mit 
Salmiak destillirt, und man erhaIt so chemisch reines T h i 0 p hen. Es bildet 
ein farbloses, wasserhelles, iiusserst bewegliches Oel von constant em Siede
punkt 84 0 C. (corr.); es mischt sich nicht mit Wasser uud zeigt das spec. 
Gew. 1'062 bei 230 C. Die Analyse und Dampfdichte ergaben die Formel 
C4 H4 S. Das Thiophen besitzt nur einen schwachen, wenig charakteristischen 
Geruch, ist gegen Alkalien und selbst Alkalimetalle durchans bestiindig und 
verbindet sich nicht mit Jodmethyl. 

Dass jedes kiiufiiche Teerbenzol nachweisbare ~fengen von Schwefel 
enthiilt, kann man leicht auf folgende Weise erkennen: man gliiht es mit 
Natrium, filtrirt die in Wasser geloste entstandene ~rasse von der ausge
schiedenen Kohle ab und versetzt mit Nitroprussidnatrium, worauf die 
Schwefelreaction eintritt. V. ~fEYER fand bei rein stem Teerbenzol durch
schnittlich 0'2 Proc. Schwefel. 

Die Vermutung nun, dass die sogenannte "Abfallsaure" der Teer
destillateure - die schwarze ubelriechende Sliure, welche zur Reinigung 
des Rohbenzols gedient hat - ein geeignetes lIIaterial fur die Gewinnung 
des Thiophens sei, hat sich nicht bestatigt, wie umfangreiche in den Tee r
destillationen von Dr. L. WEYL in ~rannheim und Hiiningen ange
stellte Versuche ergaben. Es hat dies darin seinen Grund, dass das i m 
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Teer selbst enthaltene Thiophen teilweise durch die Schwefelsaure 
zerstiirt wird und ferner darin, dass die Saure in den Fabriken nur in 
kleiner Menge und nul' kurze Zeit zur Einwirkung gelangt, um Verluste an 
Kohlenwasserstoffen zu vermeiden. 

Es ist nun eine grosse Menge von Derivaten des Thiophens von 
V. :JlEYER und seinen Schiilern dargesteIlt; so die ChIor-, Brom- und Jod
su bstitutionsproducte, die ThiophensuIfosaure und ihre schiinen SaIze, das 
Thiophensulfochlorid, das Thiophensulfamid, das Nitril, die Thiophensaure 
etc. etc. Verbindungen, die aile mit den entsprechenden Benzolverbindungen 
die griisste Aehnlichkeit zeigen, so ist die Thiophensaure von der Benzoe
saure ausserlich durchaus nicht zu unterscheiden. Die Derivate geben 
die Indopheninreactioll meist in del' Kalte nicht, dagegen samtlich beim 
Erhitzen. 

Aus der weiteren sehr umfangreichen Litteratur des Thiophens - del' 
Kreis der Forscher, die auf diesem Gebiete in neuerer Zeit arbeiten, hat 
sich bedeutend erweitert; CALM, KEKULE, NAHNSEN, PAAL, VOLHARD, ERD
MANN etc. sind ihm zugetreten - miige noch einiges hierher gehiirendes 
erwahnt sein: 

In der chemischen :Fabrik GRIESHEIM und in del' Frankfurter Anilin
farbenfabrik GAl'S &: Co. sind umfangreiche Versuche mit giinstigem Erfolg 
angestellt, Thiophen aus Rohbenzol durch Schwefelsaure viillig zu extrahiren. 
(Ber. 16, 2641.) 

Ferner gelang es letzthin (Bel'. 18, 1488), direct aus dem Rohbenzol 
durch Bromirung Dibromthiophen zu erhalten. Es sind in del' Farbenfabrik 
Hiichst vorm. MEISTER, LUCIUS &: BRUNING griissere Quantitaten Rohbenzol 
bromirt werden. 

Eine gross ere Anzahl von Synthesen des Thiophens, das im iibrigen 
auch insofern grosse Aehnlichkeit mit dem Benzol hat, als es die entspre
chenden Condensationserscheinungen wie dieses zeigt (so die BAEYER'Sche 
und die FRIEDEL &: CRAFFTs'sche) sind wahrend del' letzten Jahre entdeckt: 

a) Leitet man Aethylen oder Acetylen durch siedenden Schwefel, so 
bildet sich reichlich Kohle, Schwefelwasserstoff und Schwefelkohlenstoff, 
del' kIeine ~Iengen Thiophen enthiilt. 

b) PAAL (Ber.18, 367) erhielt Derivate des Thiophens aus Acetophenon
aceton, das auch Pyrrolderivate in ahnlicher Weise ergiebt (ob die 
Constitution des Thiophens eine dem Pyrrol entsprechende ist, wie 
V. MEYER bis dahin annahm, ist letzthin in Frage gestellt worden. 

e) PAAL &: TAFEL (Bel'. 18, 456) haben Derivate des Thiophens, so die 
Monocarbonsaure synthetiseh aus Schleimsaure dargestellt. Dureh 
Verwandeln del' Thiophensaure in das Kalksalz und Destilliren des
selben mit dem dreifachen Gewieht Kalkhydrat erhiilt man dann 
'l'hiophen. 

d) Aus Bernsteinsaureanhydrid und Phosphorpentasulfid stellten YOLHARD 
und ERmaNN (Bel'. 18, 454) Thiophen direct dar; besser noeh aus 
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bernsteinsaurem Natron und Phosphortrisulfld. Ebenso gelingt es 
mit Buttersaure oder Crotonsaure. 

e) KEKULE und zugleich CALM erhielten durch Leiten von SchwefeJathyl
damp fen dnrch eine gliihende Riihre Thiophen. 

f) NAHNSEN (Ber. 18, 217) stellte dasselbe durch· Leiten VOIl Aethylen 
oder Leuchtgas auch Ligroin iiber ii berhitztem Pyrit dar. 

Thiotolen. Auch im reinen Handelstoluol fand Y. MEYER eine bei 
110 0 siedende Schwefelverbindung, die die LAlJilENHEDIER'sche Reaction (mit 
Phenanthrenchinon) in ausgezeichneter Weise giebt. - Bei dieser Gelegen
heit fand MEYER, dass auch Benzol diese Reaction unter gewissen Bedingungen 
in vorziiglicher Weise giebt, was bisher ubersehen. - Wirklich reines Toluol 
(ebenso inactives Benzol) gie bt diese Reaction indess nicht, es ist also auch 
hier der Schwefelkiirper der reagirende. 

In der BADISCHEN ANILIN- UNO SOOAFAilRIK wnrde zul' Isolirung des 
betr. Kiirpers das Schwefelsaureextl'act von 2000 kg Toluol auf Sulfosaure 
veral'beitet, und aus diesel' durch Destillation ihl'es Bleisalzes mit Salmiak 
ein Oel erhalten, das ca. 15 Proc. Methylthiophen (Thiotolen) und 85 Proc. 
Toluol enthiilt. 

Synthetisch stellte Y. MEYER (Ber. 17, 1559) das Thiotolen aus Jod
thiophen, !Iethylbromid und Natrium dar. 

Ueber das Thioxen des Steinkohlenteers, den Begleiter des Xylols 
hat J. ME8SI:>OER bel'ichtet. (Ber. 18, 563, 1636, 2300.) 

2. Anilinfarbstoffe, Derivate des phenylirten Methans. 
EMIL ERLENMEYER in Frankfurt a. M. hat ein Yerfahren zur Dar

stellung roter, violeter und blauer Farbstoffe der Rosanilin
reihe durch Oxydation gewisser Combinationen von methylirten 
Aminen mit primaren, secundaren und tertiaren aromatischen 
Aminen angegeben. (D. P. 30357.) Die leichte Bildung von Methylviolet 
durch Erhitzen von Dimethylanilin mit Kupferchlorid haben den Erf. zu dem 
Schluss gefUhrt, dass mit Stickstoff verbundenes J\Iethyl irn allgemeinen be
sonders gut zur Herstellung von Kohlenstoffcondensation geeignet sei. Durch 
Combination von Mono- oder Dimethylanilin mit primaren, secundaren und 
tertiaren aromatischen Aminen lassen sich durch Einwirkung von .oxydations
mitteln Pararosanilin, Rosanilin etc. erzeugen. Andererseits wird mall aus 
dem MethyIviolet durch Combination mit Anilin bezw. Diphenylamin unter 
dem Einfluss von Oxydationsmitteln Pararosanilin und Diphenylaminblau her
stellen konnen. Man kann hierbei sowoI .das Arsensaure-, als auch das 
Nitrobenzolverfahren anwenden. 

Zur Darstellung von Pararosanilin z. B. werden 120 TIe. Dimethylallilin, 
465 Anilin und 920 75proc. Arsensaure oder 123 MethylvioIet, 501 Anilin 
und 558 Arsensaure bis auf 180 0 erwarmt, bis die Masse nach dem El'kaIten 
fest wird. Dann wird diese, wie gebrauchlich, weiter verarbeitet. - Oder 
man erwarmt 180 Dimethylanilin, 390 salzsaures Anilin, 555 NitrobenzoI und 
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15 Eisenfeile bezw. 205 Methylviolet, 582 salzsaures Anilin, 555 Nitrobenzol 
und 15 Eisenfeile auf 180 0 • 

Violete und blaue Farbstotfe werden erhalten dureh Oxydation von 
Combinationen von methylirten Aminen, l\Iethylviolet, benzylirtem l\lethyl
violet mit secundaren und tertiaren aromatischen Aminen entweder nach 
dem Kupferchloridverfahren, oder indem man l\Iethylphenylnitrosamin mit 
Dimethylanilin oder Diphenylamin bezw. Diphenylnitrosamin mit Mono- oder 
Dimethylanilin unter Mitwirkung von Chlorzink auf einander einwirken lasst. 
Die Patent-Anspriiche lauten auf: 1. Verfahren zur Darstellung von roten 
Farbstotfen durch Oxydation von Combinationen von Methylaminen oder 
}Iethylanilinen oder Methylviolet odeI' l\Ialachitgriin oder den Leukoverbin
dungen der beiden letzteren mit Anilin oder mit Orthotoluidin oder mit 
beiden zugleich. 2. Verfahren zur Darstellung von violeten und blauen 
l<'arbstotfen durch Oxydation von Combinationen der unter 1. genannten 
methylirten Amine mit Diphenylamin oder a-Phenylnaphtylamin oder a-Dinaph
tylamin oder Methyldiphenylamin oder Aethyldiphenylamin oder Benzyldi
phenylamin, sowie durch Combination von 1.Iethylphenylnitrosamin mit Di
methylanilin oder mit Diphenylamin oder von Diphenylnitrosamin mit Mono
oder Dimethylanilin. 

Lasst man Ameisensaure oder eines ihrer Salze oder einen Aether 
derselben auf ein tertiares aromatisches Amin bei Gegenwart conden
sirender Metallsalze einwirken, so entstehen Karper, welche sich als hexaalky
lirte Leukobasen violeter und blauer Farbstotfe der Rosanilinreihe ausweisen 
und sich nach bekannten Methoden zu diesen Farbstotfen oxydiren lassen. Ein 
darauf sich griindendes Verfahren zur Darstellung hexalkylirter Leuk
aniline hat der VIlREIN CHEMISCHER FABRIKEN in Mannheim patentirt 
erhalten. (D. P. 29964). 

Urn Hexamethylleukanilin zu erhalten, werden 3 Tie. Dimethylanilin mit 
11/2 TIn. Amylformiat gemischt. Die }Iischung wird mit 3 Tin. Aluminium
chlorid versetzt, wobei B1aufarbung der 1.lasse eintritt. Nach langerem 
Erhitzen auf 100 bis 1300 wird die zahfliissige Schmelze in Wasser gegossen 
und mit Natronlauge alkalisch gemacht, worauf das iiberschiissige Dimethyl
anilin im Dampfstrom abdestillirt wird. Der krystallinische Riickstand 
besteht zum grossten Teil aus Hexamethylleukanilin, welches nach folgender 
Gleichung entstanden ist. 

3 C6H'N(CH3)2 + CHOOC'Hll = H20 + C'HllOH + 
{ 

C6H'N(CH3)2 
CH C6 H'N(CH3)2 

C6 H'N (CH3)2 

Durch Oxydationsmittel geht dasselbe in ein schiines Blauviolet iiber. 
-8tatt des Ameisensaureiithers kann man auch freie Ameisensaure oder ein 
ameisensaures Salz (z. B. Zink oder Natrium) anwenden. In letzterem Faile 
verlauft die Reaction etwas schwierig. 

Die BADISCHE ANn,IN- UND SODAFABRIK wendet nach dem D. P. 2994R 
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bei ihrem Verfahren zur Darstellung . von violeten Farbstoffen durch 
Einwirkung von Chlorkohlenoxyd auf tertHire aromatische Mon
amfne*) als Condensations mittel Chlorzink an. In 100 TIe. DimethylaniIin 
wird Chlorkohlenoxyd eingeleitet. Dann werden 50 Tie. Dimethylanilin und 
30 Tl. gepulvertes Chlorzink eingetragen. Darauf wird durch Einleiten von 
Chlorkohlenoxyd und Erwiirmen auf 500 die Reaction zu Ende gefiihrt. 

Die AC'fIENGESELLSCHAF'f FUR ANILINFABRIKA'fION in Berlin stellt aus 
tertiiiren aromatischen Aminen blauviolete Farbstoffe her durch Ein
wirkung von ameisensaurem Chlormethyl oder Brommethyl (D. P. 
28318). Liisst man ameisensaures Chlormethyl oder Brommethyl auf Di
methylanilin, Diiithylanilin oder Methyliithylanilin in Gegenwart von Chlor
aluminium einwirken, so werden Rosallilinfarbstoffe gebildet. Zur Darstellung 
von Aethylviolet triigt man in 45 kg Diiithylanilin unter Abkiihlung 15 kg 
Aluminiumchlorid ein uUlI liisst 10 kg ameisensaures Chlormethyl einfliessen. 
Die Reaction beginnt schon in der Kiilte und ist nach mehrtiigigem Stehen 
bei Temperaturen unter 400 beendet. Del' gebildete Farbstoff wird durch 
Aufliisen in Wasser, Aussalzen und Trocknen bei 600 in fester Forlll 
erhaIten. Er zeigt die Stiirke des Benzylviolets 6 B. extra, ist aber etwas 
blauer. 

Nach dem D. P. 29960 werden die Farbstoffe auch durch Einwirkullg 
der iiber 1200 siedenden }<'liissigkeiten, welche durch Behandeln von Ameisell
siiuremethyHither bezw. Chlorameisensiiuremethyliither mit Chlor bezw. Brolll 
entstehen, auf DimethylaniIin, Diiithylanilin oder Methyliithylanilin bei Gegen
wart von Chloraluminium oder dgl. erhalten. 

Die BADI8GHE ANILIN- UNO SOOAFABRIK hat ihr Verfahren zur Dar
steHung von }<'arbstoffen der Rosanilinreihe durch Condensation von 
Benzophenonderivaten mit tertiiiren aromatischen Aminen 
(D. P. 27789) **) weiter ausgearbeitet. 

In diesem Patent ist das Chlorkohlenoxyd unter den Ersatzmitteln des 
Phosphorchloriirs aufgefiihrt, welche, wie dieses, die Umwandlung der tertiiiren 
alkylirten Amidoderivate des Benzophellons in die daselbst charakterisirten 
reactionsfiihigen Zwischenproducte das Verfahren bewirken konnen. 

Aehnlich wie das Chlorkohlenoxyd verhalten sich Derivate desselben, 
welche durch Chloriren der nach bekannten ~Iethoden (Ann. Chern. 20;" 
S. 229) durch Einwirkung von ChlorkoWenoxyd auf 1,Iethyl-, Aethyl-, Iso
butyl- und Amylalkohol darstellbaren und an sich unwirksame'u Chlor

ameisensiiureather entstehen. 
Zur Darstellung diesel' gechlorten Ester leitet man Chi or durch die 

genannten Aether so lange, als eine reichliche, von betriichtlicher Temperatur
erhohung begleitete Chlorabsorption stattfindet. Die Reaction verliiuft am 
schnellsten im Sonnenlicht und muss anfiinglich durch Abkiihlung gemassigt 
werden; man erkennt ihren Fortgang durch die zunehmende Fiihigkeit des 

') Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 439. 
") Techn.·chern. Jahrb. 6, S. 441. 
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ehlorirten Productes, mit Tetramethyldiamidobenzophenon sofort in der KaIte 
oder beim gelinden Erwarmen die intensiv blauen, fruher beschriebenen Benzo
phenonhaloidderivate zu erzeugen. Zum Schluss verdrangt man geliistes Chlor 
und Salzsauregas durch einen trockenen Luftstrom und kann dann das 
gesamte so erhaltene Chlorirungsproduct verwenden. Zweckmassig scheidet 
man indessen aus demselhen durch fractionirte Destillation die wirksamsten 
Fractionen ab. Aus dem Chlorameisensauremethylather erMlt man eine 
sehr energisch wirkende Fraction vom Siedepunkt 1100 his 1200 , und aus 
den Chlorameisensaure - Aethyl-, Isobutyl- und Amylathern entsprechende 
gechlorte Aethyl- (Siedepunkt 1400 bis 1700), Isobutyl- (Siedepunkt 210 0 

bis 2300) und Amylester (Siedepunkt 2300 bis 2500). Mit steigendem 
Kohlenstoffgehalt nimmt die ReactionsIahigkeit dieser Chlorkohlenoxydderivate 
ab. 10 kg Tetramethyldiamidohenzophenon werden mit 20 kg gechlortem Chlor
ameisensaureathylather (Siedepunkt 1400 bis 1700 ) unter Abkiihlung gemischt. 
Dann lasst man die Reaction bei 400 bis 500 fortschreiten, bis die l\fischung 
intensiv blau geworden, und setzt 20 kg Dimethylanilin zu. Die FarbstofT
bildung verIauft unter den im Haupt-Patent beschriehenen Erscheinungen 
und wird durch 3 bis 4 stiindiges Erwarmen im Wasserbade auf 70 0 his 800 

zu Ende gefiihrt. 

Nach dem D. P: 29060der BADIscHEN ANILIN- UND SODAFABRIK werden 
aus den tetraalkylirten Diamidobenzophenonen auch gelbe, orange
rote und hraune Farbstoffe, genannt Auramine, durch Einwirkung von 
Ammoniak und Aminen erhalten. . Zur DarsteIIung von reingelhen basischen 
Farbstoffen werden Tetramethyl- bezw. Tetraathyldiamidobenzophenon mit 
Ammoniaksalzen oder Chlorzinkammoniak mit oder ohne Gegenwart von 
Chlorzink oder ahnlichen wasserentziehenden Mitteln erhitzt. Diese Farb
stoffe erMlt man auch durch directe Einwirkung von Ammoniak auf die (in: 
Patent 27789 *) beschriebenen) Halogenderivate des Tetramethyl- bezw. Tetra
athyldiamidobenzophenons, wahrend es auf die Ketonbasen in freiem Zu
stand nicht einwirkt. 

Zur DarsteIIung von goIdgelben, orangeroten und braunen basischen 
Farbstoffen substituirten Auraminen) werden Tetramethyl- bezw. Tetraathyl
diamidobenzophenon mit den Chlorhydraten von Anilin, Para- und Ortho
toluidin, l\Ietaxylidin, Cumidin, Metaphenylendiamin, Alpha- und Betanaphtyl
amin mit oder ohne Gegenwart von Chlorzink und ahnlichen wasserent
ziehenden' l\Iitteln erhitzt. Diese substituirten Auramine werden auch durch 
directe Einwirkung der eben genannten aromatischen Amine auf die Halogen
derivate des Tetramethyl- bezw. Tetraathyldiamidobenzophenons oder durch 
Erhitzen der Auramine mit aromatischen Aminen erhalten. 

Auch EWER und PICK in Berlin haben ein Veri. zur Darstellung von 
Farbstoffen aus tetraalkylirten Diamido b enzophenonen angegeben. 

0) Techn .. chem. Jahrb. 6, S. 441. 
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Dieselben werden mit Phenolen combinirt und die Condensationsproducte 
in rein basische Rorper umgewandelt (D. P. 31321).*) 

/RNCR1? 
Die neuen Farbstoffe sind nach dem Typus HO. C~RNCRl)2 zusam-

'R.OH 
mengesetzt. Die Carbino1gruppe ist also vereinigt mit zwei tertiiiren Aminen 
und einem Phenol. Infolge dessen haben diese Rorper sowol saure, a1s 
auch basische Eigenschaften, losen sich in Ammoniak und auch in Salzsaure. 

Die Farbstoffe entstehen durch Einwirkung von Benzophenonchlorid 
auf ein Phenol, oder auch durch Condensation eines Amidobenzophenonsalzes 
mit dem Phenol. Die Hydroxylgruppe kann durch Einwirkung von Aminen 
in die Amidogruppe umgewandelt werden, so dass dann FarbstoWe von rein 
basischem Charakter (Pararosanilinderivate) entstehen. Ferner konnen Sulfo
sauren derselben dargestellt werden. 

Beispiel: 20 kg Tetramethyldiamidobenzophenonchlorid werden mit 6 kg 
Phenol und 10 kg Chlorzink auf \10° erhitzt. Die Schmelze wird durch 
kaltes Wasser vom iiberschiissigen Chlorzink befreit, dann in heissem Wasser 
gelost und der Farbstoff ausgesalzen. Derselbe wird in Spiritus gelost, aus 
der Losung Zink durch Soda ausgefallt und aus dem Filtrat der FarbstoW 
durch Rochsalz ausgeschieden. Derselbe farbt rotviolet. - Durch Combina
tion von Tetraathyldiamidobenzophenon mit Resorcin erhalt man einen blau
violeten Farbstoff u. s. w. 

Nach dem D. P. 31936 stell en EWER und PICK in Berlin gelbe bis 
braungelbe Farbstoffe durch Einwirkung von Harns toffen auf aromatis ch e 
Amine und tetraalkylirte Diamidobenzophenone her. 

Wenn HarnstoW mit salzsaurem Dimethylamin und Chlorzink zusammen
geschmolzen wird, so entsteht ein gelber FarbstoW. Wie terti are verhalten 
sich auch prim are und secundare aromatische Amine. Folgende Reactionen 
sind typisch. 

NHC6 H5 C6 H'NH2 
1) CO<NHC6H5 + NH'CI =C(NH)<C6H4NH2HCl + H20. 

Diphenylharnstoff Salmiak 

2) CO<~~; + 2C6 H5NH2HCl = C(NH)<g:~:~~:HCl + NH4CI + H20. 

Harnstoff salzs. Anilin 

3) CO<~~:C6H5+2 C6H5NH2HCl=C(NC6H5)<g:~:~~; HCI + NH4CI + H20. 

Carbanilamid salzs. Anilin 

4) OC=N~C6H5 + 2 C6H5NH2HCI = C(NC6H5)<g:~:~~:HCl+H20. 
Carbani! salzs. Anilin 
Wenn ein Harnstoff oder Cyansaurerest mit einem salzsauren aro

matischen Amin oder ein aromatischer substituirter Harnstoff mit einem 
Ammoniaksalz condensirt wird, so wird die CO-Gruppe in die C=N-Gruppe 
umgewandelt. 

*) Das Patent ist teilweise abhangig von dem D. P. 27789 der BAD. ANILIN- U. SODAFABRII<. 
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Auch geschwefelte Harnstoffe und Cyansaurederivate verhalten sich 
analog. Farbstoffe derselben Klasse entstehen durch Einwirkung von Cyan
saurederivaten auf die tetraalkylirten Diamidobenzophenone oder auf Gemische 
von 2 Amin und 1 substituirtem Benzophenon. Die Farbstoffe aus einem Harn
stoff oder Derivat desselben aus der }<'ettreihe und einem tertiaren Amin 
oder tetraalkylirten Diamidobenzophenon farben rein gelb; die aus einem 
Orthotoluyl-, Metaxylyl- oder Cumyl-Harnstoff und einem tertiaren Amin 
oder Tetraalkyldiamidobenzophenon goIdgelb; die aus letzteren Bestandteilen 
und einem Phenyl- oder Paratoluyl-Harnstoff orangerotlich: die aus den 
genannten Bestandteilen und einem a- oder p-Naphtyl-Harnstoff braungelb. 

Die SocnlTE ANONYME DES MATIERES COLORANTES ET PRODUITS CHEMIQUES 
DE ST. DENIS in Paris (D. P. 32008) stellt blaue Farbstoffe durch Oxydation 
der Condensationsproducte aus Acetonen der Fettreihe und Dimethyl
anilin her. Es wird das Reactionsproduct des Dimethylanilins auf 
die Acetone als Rohstoff benutzt. Eins dieser Producte bildet sich bereits 
bei der Fabrikation des Dimethylanilins. Man erhitzt 2 Mol. Dimethylanilin 
und 1 Mol. Aceton (oder Homologe) mit Chlorzink .im Autoclav auf 150 bis 
2000 C. Nach der Reaction wird ein etwa vorhandener Ueberschuss von 
Dimethylanilin oder Aceton durch einen Wasserdampfstrom ausgeschieden. 
Der olartige Riickstand wird aus Petroleumather umkrystallisirt. Das Aceton 
kann durch seine Homologen der Fettreihe ersetzt werden. 

Die Condensationsproducte werden durch einfache Oxydation in Farb
stoffe verwandelt. Der Farbstoff entwickelt sich durch Einwirkung von Blei
superoxyd auf das salzsaure Salz der Base augenblicklich in del' Kalte; man 
scheidet zuerst das Blei durch schwefelsaures Natron aus und fallt ihn dann 
durch eine Mischung von Chlorzink und Kochsalz. 

Samtliche auf diese Weise erhaltenen Farbstoffe sind in Wasser loslich, 
farben Wolle jedoch sehr wenig, dagegen gebeizte Baumwolle und Seide 
in glanzenden Farben. Die von den Ketonen del' Fettreihe stammenden 
Farbstoffe besitzen rein blaue Niiancen. 

Die Sulfosaure des Methylviolets hat bisher nicht verwendet 
werden konnen, da, nachdem die rohe Sulfosaure in Wasser zur Ent
fernung der iiberschiissigen Schwefelsaure mit Kalkmilch behandelt wor
den ist, beim Eindampfen der Losung der Farbstoff zum grossen Teil zer
stort wird. Nach dem D. P. 28884 der SOCIETE ANONYME DES MATIERES COLO
RANTES ET PRODUITS CHUUQUES DE ST. DENIS in Paris wird die iiberschiissige 
Schwefelsaure nicht wie bisher abgeschieden, sondern in ein Iii s Ii c he s 
Sulfat (Alkali- oder Zinksulfat u. s. w.) umgewandelt. Alsdann wird zu demo 
Farbstoff nur soviel Wasser gegeben, als niitig ist, um einen Teig zu bilden. 

Die Farbenfabriken vorm. FRIEDR. BAYER & CO. in Elberfeld stell en 
Sulfosauren violeter Farbstoffe nach demD.P.31509folgendermaassen 
her. Die violeten Sulfosauren, welche durch directe Sulfonirung der benzy
lirten Violets des Handels erhalten werden, bieten nicht nur beziiglich ihrer 
ergiebigen Herstellung mannigfache, hauptsachlich auf der zerstorenden 
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Wirkung der rauchenden Schwefelsaure bei hoherer Temperatur beruhende 
Schwierigkeiten, sondern lassen auch hinsichtIich ihrer farbenden Eigen
schaften manches zu wiinschen iihrig. 

Nach dem patentirten Verfahren wird das gewohnliche Methylviolet des 
Handels reducirt. Aus der entstandenen Leukobase (Pentamethyleukanilin) 
werden die Benzylderivate dargestellt, diese werden dann sulfonirt und 
endlich durch Oxydation in Farbstoffsulfosauren umgewandelt, oder die ben
zylirten Violets des Handels werden reducirt, ihre Leukobasen in Sulfo
sauren iibergefiihrt und diese wieder in Farbstoffsulfosauren dureh Oxydation. 

Die einzelnen Processe verlaufen durchaus glatt. Die Sulfonirung der 
Leukobasen, welche sich gegen die zerstorende Wirkung chemischer Agentien 
und hiiherer Temperatur bedeutend unempfindlicher erwiesen haben als die 
entsprechenden Farbbasen, vollzieht sich schon in der Kalte ohne Neben
reactionen. Es gelingt leicht, in das Pentamethylleukanilin eine oder mehrere 
Benzylgruppen einzufiihren, was die Herstellung von ~Iono-) Di- u. s. w. 
Sulfosauren ermoglicht. Die durch Oxydation der genannten Sulfosauren 
erhaItenen blauvioleten Farbstoffe haben wertwolle tinctorielle Eigenschaften. 

Bei samtlichen Leukobasen, die fiir dieses Verfahren sulfonirt werden 
sollen, ist del' Gehalt von einer oder mehreren Benzylgruppen Erfordernis. 

Ferner erhalten die Farbenfabriken vorm. FR. BAYER & Co. in Elber
feld violete und blaue Rosaniline durch Einwirkung von Perchlor
methylmercaptan auf tertiare Amine. (D. P. 32829.) Das Perchlor
methylmercaptan CCI4S, das Einwirkung'sproduct von Chlor auf Schwefel
kohlenstoff, wirkt bei massiger Warme auf tertiare aromatische Amine unter 
Bildung blauer odeI' violeter Farbstoffe del' Rosanilinreihe ein. Aus 1 l\IIoleciil 
Perchlormethylmercaptan und 3 Moleciilen Dimethylanilin entsteht z. B. das 
salzsaure Hexamethylpararosanilin, das in schonen Krystallen zu erhalten ist. 
Aus 1 ~Ioleciil Perchlormethylmercaptan und 3 ~loleciilen ~rethyldiphenylamin 
entsteht das salzsaure Trimethyltriphenylpararosanilin, das in Alkohol mit 
rein blauer Farbe loslich ist und nach iiblichen Methoden wasserloslich ge
macht werden kann. 

Ausser diesen symmetrisch substituirten Derivaten lassen sich durch 
Combination mehrerer Amine in der Reaction auch unsymmetrische Reactions
producte erzeugen. Es entsteht z. B. aus 2 Moleciilen DimethylaniIin und 
1 ~Ioleciil Methyldiphenylamin das salzsaure Pentamethylphenylpararosanilin. 

25 TIe. Dimethylanilin werden mit 8 TIn. kohlensaurem Kalk, del' zur 
Bindung del' in del' Reaction entstehenden Salzsaure zugesetzt wird, im 
Wasserbade in einem mit Riihrwerk versehenen Kessel zusammengeriihrt und 
zunachst unter ausserer Abkiihlung bei bestandigem Riihren mit 11 TIn. 
Perchlormethylmercaptan versetzt. 

Die Temperatur wird nun allmalig innerhalb 24 Stunden auf 80 0 C. 
gesteigert, nach welcher Zeit eine kupfergliinzende Schmelze resuItirt, die au 
Wasser das krystallisirende Violet abgiebt. Der Ueberschuss von Dimethyl
anilin wird nach Zusatz von Alkali mit Wasserdampf abgetrieben und die 
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zuriickblejbende Farbbase in das Sulfat, Hydrochlorat oder Oxalat verwandelt. 
Oder 5'6 TIe. Perchlormethylmercaptan werden in ein Gemisch von 6'7 TIn. 
Dimethylanilin, 5'5 TIn. ~fethyldiphenylamin und 5 TIn. kohlensaurem Kalk 
eingetragen unter denselben ausseren Bedingungen, wie oben beschrieben. 
Aus der Schmelze isolirt man ein sehr blaues Violet. 

H. BAV~ in Hochst a. ~f. hat eine Darstellung von Farbstoffen 
durch Einwirkung der Anhydride organischer Siiuren auf die 
Halogensalze primarer, secundarer und tertiarer aromatischer 
Amine angegeben. (D. P. 27948.) Wenn salzsaures Anilin mit dem andert
halb- bis zweifachen Gewicht Essigsaureanhydrid ohne Condensations
mittel in geschlossenem Gefass 12 Stunden lang auf 180 bis 200 0 erhitzt 
wird, so bildet sich eine dicke braungelbe Schmelze, welche, in Wasser ge
gossen, ein braunliehgelbes in Salzsaure liisliches Harz abscheidet. Durch 
Kochen desselben mit Natronlauge wird kein Anilin· gebildet, Acetanilid ist 
also nicht entstanden. Die Base giebt mit Salzsaure wieder das urspriing
liehe in Wasser unliisliche Salz. Es ist aber eine Acetylverbindung gebildet, 
denn wird das Harz mit verdiinnter Schwefelsaure gekocht, so entweicht 
Essigsaure und die mit Natron gefalJte Base giebt jetzt mit Salzsaure ein 
leicht liisliches gelb gefarbtes Salz, welches Seide , Wolle und Baumwolle 
griingelb farbt. 

2C6H5NH2. HCl + g~:gg > 0 = C14H14N2 • 2HCI + 3H20. 

Bei Anwendung von Paranitrobenzoesaureanhydrid und Anilin entsteht 
Paranitrodiamidotriphenylmethan 

2 C6H5NH2 HCl + C6H'(N02)OO > 0 - C19H120H/~~:+ 06H4 <N02 
. 06H4(N02)OO - "N02 COOH. 

Bei Anwendung von Condensationsmitt./lln werden die Reactionen be
schleunigt. Durch Verwendung anderer Basen an Stelle des Anilins und 
anderer Anhydride der Fettsaure- oder aromatischen Reihe werden Farbstoffe 
von sehr verschiedenen Nuancen erhalten. 

Der Erf. beansprucht die Verwendung folgender Anhydride und Basen: 
1. Anhydride der 1. Essigsaure, 2. Buttersaure, 3. Essigsaurebuttersaure t 

4. Benzoesaure, 5. Paranitrobenzoesaure. II. Basen. 1. Anilin, 2. Toluidin, 
3. Xylidin, 4. Diphenylamin, 5. Monomethylanilin, 6. MonoathylaniJin, 7. Di
methylanilin, 8. DHithylanilin, 9. Metaphenylendiamin, 10. ~fetatoluylendiamin. 

FRITZ MACHENHAVER in Reddish bei Manchester stelJt einen gel ben 
Farbstoff durch Nitriren von Azulin und analogen phenylirten Derivaten 
des Rosanilins her. (D. P. 29064.) Das durch Erhitzen von Aurin mit 
Anilin erhaJtene Azulin wird in essigsaurer Liisung nitrirt, wobei die Losung 
gelb wird und beim Erkalten oder beim Verdiinnen mit Wasser den neuen 
Farbstoff abscheidet. Die durch Behandeln von Azulin mit Schwefelsaure 
dargestellte Azulinsulfosaure giebt durch Nitriren eine gelbe Sulfosaure, die 
als solehe oder als Alkalisalz Verwendung findet. 
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Ueber das Anilinschwarz haben L. LIECIITI und W. SUIDA gearbeitet. 
(Mitteilungen des chern. Gewerbemuseums in Wien.) Zuniichst haben die Ver
fasser nochmals reines AniIinschwarz der Analyse unterworfen. Bei der Dar
stellUl!g desselben haben sie die Mitwirkung eines ~fetalles vollstandig umgan
gen, indem sie yom chlorsauren Anilin ausgingen, welches sie durch doppelte 
Umsetzung zwischen chlorsaurem Baryt und schwefelsaurem Anilin darstell
ten. Das letztere wurde in feuchtem, frisch gefalltem Zustande in eine ge
siittigte Losung von Bariumchlorat eingetragen und so lange geschiittelt bis 
die Umsetzung vollendet ist. Die klare Losung wird abgegossen und in 
verschlossenen Gerassen aufbewahrt. Sie !iefert nac11 einiger Zeit farblose 
Krystalle von Anilinchlorat, welche sich beim Liegen an der Luft direct an 
AniIinschwarz (Emeraldin) zersetzen. Dabei bleibt die Form der Krystalle 
unverandert und die Oxydation verHiuft glatt, wenigstens lassen sich keine 
Zwischenproducte nachweis en. Nach dem Behandeln mit Salzsaure, Alkohol, 
Aether und verdiinnter Kalilauge stellen die Krystalle von Anilinschwarz 
reines Emeraldin dar mit den von NIETZKI beschriebenen Eigenschaften und 
der Zusammensetzung C18H15N3HCl. Durch Destillation mit Zinkstaub wer
den als Zersetzungsproducte des Emeraldins: Diphenylphenylendiamin, Di
phenylamin, Diamidodiphenylamin und in geringen Mengen Phenylendiamin, 
Anilin und Ammoniak gebildet. Wah rend NIETZKI sein Schwarz als das 
Chlorhydrat einer Base C18H15N3 betrachtel, finden I,IECII'fI und SUIDA, dass 
es selbst mittelst Silberoxyds nicht miiglich sei, das Chlor aus dem Farbstolr 
herauszunehmen und betrachten denselben daher als ein Chlorsubstitutions
product einer Base C18HifiN3. Unvergriinliches Anilinschwarz ist nicht, wie 
NIETZKI annimmt, nur ein ch~omsaures Salz des Emeraldins, sondern ist 
durch einen weiteren Oxydationsprocess, wobei ein Teil des Kohlenstoffs zu 
Kohlensaure verbrannt wurde, entstanden. Auch durch Kochen mit ver
diinnter Chlorkalkliisung konnte die unvergriinliche I1Iodificatioll dargestellt 
werden. Versuche, welche die Bedingungen der Bildung des Anilillschwarzes 
auf der Faser betrelren, fiihrten zu der Ansicht, dass dem Kupfer, Vana
dium etc. dabei nur die Aufgabe obliegt, die Oxydatioll einzuleiten, die dann 
durch die freiwerdende Salzsaure und ihre Einwirkung auf das Anilinchlorat 
sel bstandig fortgefiihrt wird. 

Dadnrch wiirde auch erklart, dass so geringe :Mengen der schwereren 
Metalle verhaltnismassig so grosse Quantitaten Anilin in Schwarz umzu
wandeln vermiigen. Zugleich liegt aber dann der Gedanke nahe, einen Teil 
{1M des/ AniJins an schwachere Sauren z. B. Essigsaure zu bind en, wodurch 
dann der Hauptiibelstand, welchen die Farbung mit Anilinschwarz mit sicll 
fiihrt, namlich die Schwachung der Faser wenigstens zum Teil noch ver
hindert wurde. Dieses geschieht auch in der That haufig, namentlich bei 
ner Darstellung von Dampfanilinschwarz. Zweckmassiger noch entsauert man 
das salzsaure Anilin teilweise mit Aniliniil, da das basische Anilinsalz die
selbe Sicherheit gegen Schwachung der Faser gewahrt, wie z. B. essigsaures 
_"\liilin. (Ding!.' 254, 268; Chern. Ind. 8, 14.) 
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3. Phenolfarbstoffe. 
Nach Versuchen von G, LUNGE iiber Schmelz- und Erstarrungspunkle 

der }Iischungen von Phenol und Parakresol ist von demselben folgende 
Tabelle abgeleitet worden, 

Proc, Phenol Schmelzp, 
100 , + 40'5 0 
95 27'8 
90 , 23'9 
85 , 20'3 
80 , 16'7 
75 12'6 
70 , 8'6 
65 , 4'7 
60 , 0'75 
55 , -2'5 

Proc,Phenw 
50 , 
45 
40 , 
35 , 
30 , 
25 
20 , 
15 
10 
5 
o , , 

Schmelzp, 
-2'5 0 

-0'9 
+ 1'2 

3'5 
6'7 

12'4 
16'2 
20'8 
25'9 
28'5 
32'5 

ANDRE TERRISSE hat ein Naphtalfluorescein und Naphtaleosin 
dargestellt, Wenn man Acenaphten C12HIO aus dem von 265 bis 275 siedenden 
Anteil des Steinkohlenteeriils mittelst Chromsaure und Schwefelsaure oxydirt, 
so erhiilt man bekanntlich Naphtalsiiure CIOH6(COOH)2, Das Anhydrid der
selben liefert, mit 3 TIn, Resorcin auf 260 bis 2700 erhitzt, ein Fluorescein, 
Dureh Zusatz von Chlorzink wird die Entstehung des letztern erleichtert und 
findet schon bei 215 0 statt, Dies Naphtalfluorescein bildet gelbe Prism en 
vom Schmelzp, 308°, Es giebt nnr eine Monoacetylverbindung, das gewiihn
liche Fluorescein deren zwei. Durch Einwirkung von Brom entsteht die 
Tetrabl'omvel'bindung, das Naphtaleosin, Diesel' Riirper farbt Seide feurigrot 
mit blaulichem Stich una weit ausgiebiger als gewiihnliches Eosin (Ann, 
227, 133), 

THEOD, LEHMANN und JUL, PETRI haben die spectroskopischen Eigeu
schaften des von LIEBERMANN (Bel', 17, 1098) aus Phenol, concentrirter 
Schwefelsaure und Raliumnitrit hergestellten Farbstoffes naher unter
sucht, Besonders charakteristisch fiir dies en Farbstoff ist ein Nitl'oproduct, 
welches durch Behandlung desselben mit l'auchender Salpetel'saure gewonnen 
wird, Del' Nitrokiirper liist sich leicht in Alkohol und Aether mit griiner, dem 
Chlorophyll ahnlicher Farbe auf; mit letzterem teilt er auch die prachtvoll 
karminrote Fluorescenz, 

Durch Einwirkung von Schwefelsanre auf den Farbstoff erhalt man 
einen zweiten Farbstoff, welcher sich von erstereIl) dnrch sain spectro
skopisches Vel'halten untel'scheidet und in seinem Verhalten zu Sauren 
bezw, Basen dem Lakmus gleicht. Concentrirte Schwefelsiiure liist die Ver
bindung mit rein blauer Farbe; rauchende Salzsaure mit gelbrotel' Farbe; 
beim LUIBERMANN'schen Farbstoll' ist die Losung in rauchender Salzsaure 
bekanntlich kil'schrot. Rauchende Salpetersaure bildet mit dem neuen Farb-
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kurper kein Xitroproduct. Der Farbstoff kann als Ersatz fiir Lakmus beilll 
Titriren dienen. (Arch. Pharm. (3) 23, 243; Chem. Ind. 8, 392.) 

P. GUYOT hat Phenolphtalein mit Curcuma, ein anderes Mal mit 
Natriumsulfat gefalscht gefunden. (Journ. Pharm. Chim. (5) 12, 266.) 

Nach M. C. TRAUB erhalt man Thymolphtalein durch Erhitzen 
gleicher Teile Thymol, Phtalsaureanhydrid und Chlorzink bei einer 1500 C. 
nicht ubersteigenden Temperatur. Die Verbindung krystallisirt in weissen 
prismatischen Nadeln, schmilzt bei 252-2540 C. und ihre w1issrige ode!' 
alkoholische Liisung giebt bei Zusatz einer geringen }\fenge eines Alkalis 
eine intensive Blaufarbung, welche bei durchfal1endem Tageslicht einell 
schwachen Stich ins Riitliche, bei kunstlicher Beleuchtung eine der Phenol
phtaleinalkaliliisung ahnliche RoWirbung zeigt; Sauren bringen diese Farbung 
sofort zum Verschwinden. Daher ist Thymolphtalein als Indicator zu ver
wenden. - Mit rauchender Chlorwasserstoffsaure erhitzt, spaltet sich das 
Thymolphtalein in Phtalsaure und Thymol, durch Einwirkung von Kalium
permanganat in Phtalsaure und Thymochinon (Schmelzpunkt 43 0). - Es 
werden ausserdem noch die Darstellungen und die Eigenschaften des Thymol
phtalein1ithylats, -acetats 1 -benzoats, des Dinitrothymolphtaleins und des 
Thymolphtalins beschrieben. (Arch. Ph arm. (3) 23, 536; Chem. Iud. 
188.5, 392.) 

Nach dem D. P. 28065 der FRANKFURTER ANILINFARBENFABRIK GANS & CO. 
in Frankfurt a.}\L entstehen durch Einwirkung gewisser 1\1 e tall e oder deren 
Salze auf gewisse Nitrosonaphtolsulfosauren metallhaltige Verb in
dungen, grune, braune und gelbe Farbstoffe, in welchen das l\Ietall nicht 
nach den gewiihnlichen Methoden nachwej.sbar ist. Die Nitrosonaphtolsulfo
sauren bezw. deren Salze werden in der Kalte durch Einwirkung molecularer 
~Iengen Nitrit und Salzsaure auf die in Wasser geliisten oder darin verteilten 
Naphtolsulfosauren oder deren Salze dargestellt. 

27'5 kg nitroso-p'-naphtolmonosulfosaures Natrium werden in 100 I 
heissem Wasser geliist und nach dem Erkalten mit 20 I einer Eisenchlorid
liisung, welche 5 kg Fe2 Cl6 enthiilt, unter Umruhren versetzt. Aus der 
dunkelbraunen Liisung fallt man das uberschussige Eisen aus. Die Jiltrirte, 
rein grun gefarbte Liisung wird zur 'l'rockne verdampft. 

Um den grunen Farbstoff (Naphtolgriin) rein zu erhalten, kann man 
denselben aus Alkohol krystallisiren oder die wasserige alkalische Losung 
mit Bleisalzliisung niederschlagen, wodurch der Farbstoff in Form eines un
liislichen basischen Bleisalzes erhalten wird. 

Anstatt der SCH.~~'FER'schen )Ionosulfos1iure konnen aile anderen 
Naphtolsulfosauren verwendet werden, mit Ausnahme der .B-Naphtol-a-mono
sulfosaure und der P'-Naphtol-r-disulfosaure. 

Der grune Farbstoff aus der a-Naphtolmonosulfosaure, welche del' 
schwer liislichen a-Naphtylaminsulfosaure entspricht, zeichnet sich durch ge
ringe Liislichkeit und durch grosse Krystallisationsfahigkeit aus; er ist von 
gelblicher Nuance. 
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Statt des Eisenchlorids sind mit gleichem Erfolge aueh andere Eison
oxydsalze zu verwenden; es entstehen jedoch auch durch Eimvil'kung von 
metallischem Eisen und von Oxydulsalzen auf die ~itrosoderivate del' 
Naphtolsulfosauren griine Farbstoffe, deren Niiance je nach del' 'Menge des 
angewendeten Eisens oder Eisensalzes von Griin bis tief Olive variirt. Die 
so entstehenden Farbstoffe sind Gemische des Naphtolgl'iins mit dunkel
sehwarzbl'aunen Verbindungen. 

Diese Farbstoffe entstehen nach dem D. P. 28901 del' FRANKFORTER 
ANILINFARBENFABRIK GANS & Co. auch direct auf del' Faser oder auf dem zu 
farbenden 'Material, wenn man dem sauren Farbebad das betreffencle ~Ietall

salz und die Nitrosonaphtolsulfosaure zufiihrt. Auch hat es sich als vorteil
haft erwiesen, bei dem Farben mit den durch das Hauptpatent beschriebenen 
Farbstoffen dem angesauel'ten Fiirbebad kleine Jlifengen eines Salzes clesjenigen 
Metalles zuzusetzen, welches zur Bildung des betreffenclen Farbstoffes ver
wendet wurde; fiir Griin ist hierzu Eisellvitriol besonders geeignet. 

Resorcinfarbstoffe. Bei der Darstellung von Nitl'osoresorcin und 
~itrosoorcin durch Einwirkung von Amylnitrit auf die Mononatriumsalze del' 
betreffenden Phenole uncl Ausfallen mit verdiinnter Sehwefelsaure bemerkten 
II. BRUNNER und W. ROBERT, dass sich aus den Waschwassern naeh einiger 
Zeit dunkle Krusten absetzten. Dieselben wurden mit Wasser gewasehen, 
in Ammoniak geliist und durch Salzsaure als rotbrauner Niederschlag gefallt. 
I,etzterer lasst sieh durch Aether in zwei Farbstoffe, einen in Aether las
lichen und einen unliislichen, zerlegen. Del' in Aether losliche Farbstoff 
bildet eine cantharidengriine ~Iasse, die sich in Alkalien mit schon blau
violeter Farbe und rehbrauner Fluorescenz, ill cone. Salzsaure mit roter, in 
cone. Schwefelsaure mit blauer Farbe lost, ohne beim Erhitzen Azoresorufin 
zu geben. Nach del' Ansicht del' Verfasser entsteht der neue Farbstoff aus 
2 Mol. Resorcin und 1 :il'Iol. Nitrosoresorcin durch Abspaltung von Wasser: 

C6H3 (NO) (OH)2 + 2 C6H4(OH)2 = C18H15N06 + H20. 
Seine Constitution cliirfte die folgende sein: 

(OH)2C6'(NO) <gf~~~?o~· 
Del' in Aether unlosliche Farbstoff lost sieh in Alkalien mit schmutzig 

violeter Farbe ohne Fluorescenz und giebt mit cone. SchwefeIsaure eine 
schon blaue Liisung, aus del' beim Erhitzen ebenfalls kein Azoresorufin ent
steht, Die Zusammensetzung dieses Farbstoffes ist noch nicht sichel' fest
gesteIlt. (Bel', 18, 373; Chern. Ind. 8, 79.) 

Lost man nach P. "VESELSKY und R. BENEDIKT Diazoresorufin in 
Kaliumcarbonat, fiigt BroID hinzu und fallt mit Saure, so erhalt man einen 
:Farbstoff, cler aus Toluol in braunen, wasserunlOslichen Nacleln krystallisirt 
und blau farbt mit roter Fluorescenz. Behandelt man dagegen eine verdiinnte 
Losung von 1 lIo!' Diazoresorcin mit 9 :HoI. Kaliumhyclrat und 12 ~Io!. in 
Wasser gel osten Broms, so scheidet sich eine dunkelpurpurne Fallung ab, 
welche aus Alkohol in griinen Nadeln krystallisirt, uncl ohne Fluorescenz 
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blau fal'bt. Diesel' Kiirper geht dUl'ch warme Schwefelsiiure und Reductions
mittel in das fluorescirende Blau iiber. (Monatshefte Chern. 5, 605.) 

OSCAR GURKE in Wiesbaden stellt (D. P. 30648) das Gall~in nicht wie 
bisher durch Erhitzen von Phtalsaureanhydrirl mit Pyrogallol, sondern mit 
Gallussaure her. Letztere verwandelt sich bei del' Reactionstemperatur in 
Pyrogallol und Kohlensaure. Es wird die Gallussaure mit Phtalsaureanhydrid 
in einem Oelbade auf 220 bis 235 0 erhitzt, bis die Schmelze fest geworden 
ist. Die Schmelze giebt nach dem Auswaschen mit Wasser an Alkohol das 
Gallein ab Nach dem D. P. 32830 wird dies Verfahren auch auf gechlol'te 
Phtalsauren ausgedehnt. 

HERM. REINHERZ in Berlin hat die Herstellung von Bioxypyren
chinon im D. P. 31091 beschrieben. 1 TI. Pyrenchinoll wil'd durch 2- his 
3-stiindiges Erhitzen mit 4 bis 5 TIn. cone. Schwefelsiiure auf 180 bis 210 0 

in die Bisulfosaure iibergefiihrt. Diese Saure winl erforderlichenfalls ge
reinigt und dann in Form des Kalk- odeI' Bleisalzes durch starkes Erhitzen 
mit Kali oder Natronlauge odeI' durch Kalischmelze in Bioxypyrenchinon 
verwandelt. Die Alkalisalze dieses Kiirpers Bowie auch der Sulfosaure liisell 
sich in Wasser mit roter Farbe. Man kann auch das Pyrenchinon durch 
Behandeln mit 2 .lITol. Brom in verschlossellen Geflissen bei 90 bis 115 0 in 
das hellrote Bibromproduct umwandeln und aus diesem durch Kochen mit 
starker Kalilauge oder Schmelz en mit Aetzkali die Bioxyverbindung herstellen. 

4. Azofarbstoft'e. 
Die :FARBWERKE VORM. lI'IEISTER, LucIUS & BRUNING in Hachst a. M. 

stellen nach dem D. P. 2906.7 wasserliisliche Doppelverbindungell 
der Azofarbstoffe mit Bisulfiten her. Die bisher in del' Textilindustl'ie 
verwendeten Azofarbstoffe sind meist die wasserliislichen Sulfosauren der
selben. Die spritlaslichen sind zur Erzeugung echter Farben auf Gewebell 
kaum angewendet worden. Auch die Erzeugung del' Azofarben aus den Com
ponenten auf der Faser scheint Schwierigkeiten darzubieten. Den Erf. ist 
es nun gelungen, die spritliislichen Azofarbstoffe nutzbar zu machen, indem 
sie dieselben in wasserliisliche Kiirper iiberfiihren, die infolge ihrer labilell 
Zusammensetzung leicht die urspriinglichen unliislichen Farbstoffe wiedel' 
entwickeln. Dies geschieht, indem die alkoholische Lasung eines Azofarb
stoffs (odeI' auch die wassrige Lasung del' hetr. Sulfosaure) mit del' Liisung 
eines Bisulfits, z. B. Natriumbisulfits, erwarmt wird. Es entsteht dann eine 
wasserlosliche gelbe oder rotgelbe Doppelverbindung des Azofarbstoffs mit 
dem Bisulfit, welche, in Wasser gekocht odeI' gedampft oder mit einern 
Alkali versetzt odeI' nach FREMY mit einem salpetrigsauren Salz erwarmt, 
zersetzt wird, so dass del' urspriinglich angewendete Farbstoff unliislich sich 
wieder abscheidet. Diese Abscheidung geht auch auf der mit del' Bisulfit
verbindung behandelten Textilfaser VOl' sieh, so dass auf diese Weise mit 
odeI' ohne Anwendung von ~Iordants ein wasser- una seifeiichter Fal'bstoff 
auf del' Faser niedergeschlagen wird. 
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Ausser den in del' Patentschrift aufgefiihrten 79 Azofarbstoffen, welche 
in Form ihrer Bisulfitdoppelverbindungen Verwendung find en sollen, werden 
in dem Zusatz-Pat. 30598 noch besonders die }'arbstoffe beansprucht, welche 
erhalten werden durch die in bekannter Weise ausgefiihrte Combination del' 
Diazoverbindung von Diamidooxysulfobenzid, Diamidooxysulfotoluid, Dichlor-, 
Dibrom- und Dijoddiamidooxysulfobenzid, sowie deren Methyl-, Aethyl- und 
AmyHithern mit p-Naphtol, Resorcin, Methyl-p-Naphtol, Aethyl-p-Naphtol. 

Auch die FARBENFABRIKEN vom!. FR. BAYER & Co. in Elberfeld haben 
die Darstellung del' wasserliislichen Doppelverbindungen von 
gewissen Azofarbstoffen patentirt erhalten. (D. P. 30080.) Dieses 
Verfahren bezweckt die Nutzbarmachung gewisser vom Amidoazobenzol und 
seinen IIomologen, sowie vom Benzidin derivirender Azonaphtol-Farbstoffe. 

Diejenigen Farbstoffe, welche entstehen, wenn 1. Diazobenzol und seine 
Homologen, 2. Benzidin und seine Homologen, 3. a- und p-Diazonaphtalin 
mit den beiden p-Naphtolmonosulfosauren, 4. Diazoazobenzolmonosulfosiiure 
und ihre IIomologen mit a- und p-Naphtol nach bekannter Methode combinirt 
werden, sind schwer liislich und werden heim Kochen mit Wasser sogar unliis
Hch. Wenn dieselben in fein zerteiltem Zustande mit sauren, schwefligsaurell 
Salzen in wassriger oder spirituiiser Liisung in der Warme behandelt werden, 
so liisen sie sich unter Bildung einer Doppelverbindung auf. Diese Doppel
verbindungen sind meist gelb gefarbte wasserliisliche Kiirper, welehe die 
Eigenschaft haben, beim Erhitzen, namentlich mit Alkalien, in ihre Compo
nenten zu zerfallen. Ilierdurch ist die Anwendung dieser Bisulfit-V erbiu
dungen zum Drueken und Farben, namentlieh der ·vegetabilischen Faser, 
€rmiiglicht. Man impriignirt damit die zu druckende oder zu farbende Baum
wolle etc. und erzeugt durch Dampfen oder Koehen die Farbe. Das Pateut 
ist "abhangig" von dem vorhergehenden. 

Nach SPIEGEL, der die Verbindungen der Azofarbstoffe mit Bisulfiten 
-entdeckt hat, liefert A z 0 ben z 0 I bei dieser Reaction eine neue Sulfosiiure 
des Benzidins. Da diese mit grosser Leichtigkeit unter Bildung von Benzidiu 
zerfiillt, so ist anzunehmen, dass die Sulfogruppe an den Stick stoff gebunden 
ist. Diese neue Sulfosaure ist das Prototyp einer ganzen Classe, als deren 
Anfangsglieder jene Sulfosauren des Ammoniums gelten miissen, welche 
FREMY bei Einwirkung von Nitriten auf Sulfite entdeckt hat (Ber. 18, 1479; 
Chern. Ind. 1885, 718). 

Die SOCI~T1;; ANONnm DES MATlimES COLORANTES ET PRODUITS CHUUQUES 
DE ST. DENIS in Paris stellt gelbe Azofarbstoffe her durch Einwirkung der 
Para- oder der ~Ietadiazobenzoesaure auf Diphenylamill oeler 
Monobenzylanilin. Das Natron- oder Ammoniaksalz wird mit einern 
Verdickungsmittel versetzt. Durch Zusatz von Essigsaure wird der Farbstoll" 
unliislieh gefallt, aber in einem Zustande, der fiir seine Fixirung auf Baum
wolle, wobei am besten essigsaures Chromoxyd als Beizmittel die nt, besonders 
geeignet ist. Die Farbstoffe sind sehr widerstandsfiihig und die gelbe Farbe 
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tritt nach Erwarmen in einem Seifenbade yon 60 0 besonclers lebhaft hervor. 
(D. P. 29991.) 

Von yerschiedenen Seiten werden die Benzidinderiyate, Tetrazo
dipbenyl, Tetrazoditolyl etc. zur Herstellung yon Azofarbstoffen benutzt, 
indem diese Korper mit Pbenolen odeI' Aminen combinirt werden.*) 

Nach dem D. P. 31658 del' FARBENFABRIKEN YORU. FR. BAYER & Co. in Elber
feld werden 10 kg schwefelsaures Benzidin in 150 I Wasser fein suspendirt, 
20 kg Salzsiiure yon 21 0 B. wird zugesetzt unci mit 21/2 kg salpetrigsaurem 
~atron azotirt. Die entstandene Tetrazodipbenylliisnng wird in eine Liisung 
von 5 bis 10 kg reiner Salicylsiiure odeI' einer del' beiden anderen Oxy
benzoesiiul'en in 40 kg Natronhydrat und 250 I Wasser unter heftigem 
Riihren langsam einlaufen gelassen. Es fiillt ein in Wasser fast yollstiindig 
nnloslicher ~ieclerscblag aus, welcher abgepresst und neutral gewaschen 
wird. Die in del' Presse zuriickbleibende Paste eigllet sich direct zum 
Fiirben und Drucken; sie fiirbt ungebeizte Baumwolle im kocbenden Seifen
hade echt schwefelgelb. An Stelle yon Tetrazodiphenyl kann das Tetrazo
ditolyl oder Tetrazodixylyl yerwenclet werden. Die dies en TetrazoYerbin
clungen zu Grunde liegenden Diphenylbasen werden ganz analog dem 
Verfahren zur Herstellung des Bellzidills aus Nitrotoluol bezw. Nitroxylol 
crhalten. 

Nach clem D. P. 32958 del' Farbenfabriken YOI'm. F. BAYER & Co. in 
Elberfeld entsteht ein ahnlicher gelber Farbstoff wie aus schwefelsaurem 
Tetrazodiphenyl (-tolyl, -xylyl) und einer Oxybenzoesaure, wenn man statt 
del' Salicylsiiure Ami cl 0 ben z 0 I s n If 0 san I' e odeI' deren Homologe in diesem 
Verfahren anwendet. Ferner entsteht ein almliches, etwas griinlicheres Gelb, 
wenn man Diazobenzolsulfosaure (oder Homologe) unter Eiskiihlung auf die 
Salze des Benzidins Diamidoditolyls etc. einwirken lasst. 

PETER GRIESS in Burton-on-Trent stellt Farbstoffe aus S ulf 0 d e ri
yaten des Benzidins her. In dem Eng!. P. 1099 Yom 9 .. Jan. 1884 werden 
folgende Benzidinsulfosiiuren beschrieben: 

Benzidintrisulfosaure C 12H5(NH2)2(HS03)'l, 
Benzidintetrasulfosaure C 12H 4(NH2) 2(HS03)4, 
Benzidinsulfonmonosulfosiiure CI2H5(NIP)2(HS03)(S02), 
Benziclinsulfondisulfosaure C 12H 4(:\H2)2(HS03) 2(S02). 

Diese Sauren werden gebildet durch einstiindiges Erhitzen von Benzidin
sulfat mit 3 odeI' 4 Teilen rauchender Schwefelsaure auf 170 bis 200 0 • Aus 
clem Gemisch werden die einzelnen Sauren durch fractionirte Extraction mit 
Wasser gewonnen, odeI' clurch Umwandlung in die Calcium- oder Barium
salze und Krystallisation derselben. In del' Praxis kann das Gemisch als 
solches benutzt werden. Indessen ist es zweckmassig die Sulfonmonosulfo
saure in die Disulfosaure zu yerwandeln, wei! letztere schiinere Farbstoffe 
liefert. Die Sulfosiiuren werden diazotirt und mit Aminen oder Phenolen 

*) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 447. 
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oder deren Sulfosauren combinirt. Ein dunkles Baumwollenrot entsteht aus 
der Tetrazobenzidintrisulfosaure und p-Naphtol in alkalischer Lasung. 

1m Eng!. P. 1074 vom 9. Jan. 1884 beansprucht PETER GRIESS die Dar
stellung von ]<'arbstoffen aus den Tetrazoverbindungen der Ben z i din
disulfosa·ure. Die Disulfosaure des Diamidodiphenyls wird diazotirt und 
mit den Naphtylaminen, ~Iethylanilin, Methylnaphtylamin oder deren Sulfo
saUl'en combinirt. Die Tetrazoyerbindung giebt mit Naphtionsaure einen 
roten Farbstoff, der Baumwolle ohne Beizmittel farbt. 

Diese Verfahren stimmen wesentlich mit dem Patente der ]<'arben
fabriken Yorm. F. BAYER & Co. in Elberfeld (D. P. 27954)*) iiberein. 

PAUL BiiTTIGER in Lodz combinirt Tetrazodiphenylsalze mit 
a- und p-Naphtylamin odeI' deren :Mono- und Disulfosauren. (D. P. 
:18753.) Durch Combination von Tetrazodiphenyl mit den beiden Naphtyl
aminen erhalt man spiritusliisliche Farbstoffe, die durch Sulfurirung Mono
und Disulfosauren geben. Die Alkalisalze dieser Sulfosauren sind wasserliis
liche gelbrote bis blaurote ]<'arbstoffe, und zwar bei Anwendung von 
a-Napthylamin rot, und yon p-Naphtylamin gelbrot. 

Aehnliche Farbstoffe werden durch Combination des Tetrazodiphenyls 
mit den Sulfosauren des a- oder p-Naphtylamins erhalten. Man lasst zur 
Herstellung derselben eine wasserige Lasung cines Tetrazodiphenylsalzes 
in eine alkalische oder in eiue alkoholische Li;sung del' Naphtylaminsulfo
sauren oder zu den in V\, asser fein verteilten Sulfosauren Hiessen. Am 
besten verfahrt man so, dass man die Liisung eines Salzes des Tetrazodi
phenyls in eine Lasung von naphtylaminsulfosaurem Alkali einlaufen lasst, 
der man essigsaures Natron hinzugefiigt hat, damit die bei der Reaction frei 
werdende Saure Essigsa\lre entwickele. Die Reaction bedarf zur V ollendung 
mehrerer Stunden Zeit. Diesel' ]<'arbstoff kommt als "K 0 n go rot" in den Handel. 

LUDw. PAUL in Elberfeld stellt braune und rote Azofarbstoffe 
nach dem D. P. 28820 folgendermaassen her. Zunachst werden brauue 
Farbstoffe dargestellt, indem man Diazoazobenzol (dessen Romologe ulld 
Sulfosauren) mit den yerschiedenen ~lodificationen del' ~fonosulfo s auren 

des a- und P -Nap h t y I ami n s in essigsaurer Liisung zusammenbringt. Del' 
ausgeschiedene Karpel', z. B. Tetrazobenzolamidoazonaphtalinsulfosaure 

C6H5-N2--CfiH4-N2-CIOH5<~~3~ 

wird mit rauchender Schwefelsaure behandelt, so dass eine Disulfosaure, oei 
hiiherer Temperatur eine Trisulfosaure, entsteht. Dies!' braunen FarbstolIe 
werden nUll noch einmal diazotirt und die nun erhaltenen Diazoyerbin
dungen liefern mit den alkalis chen Liisungen der Phenole und Naphtole 
oder deren Sulfosauren blaurote, durch Zersetzung mit angesauertem heistiem 
'Vasser scharlachrote ]<'arbstoffe. 

Die aus den nicht sulfurirten Diazoazoyerbindungen erhaltenen ]<'aro-

*) Techn.-chem. J ahrb._ 6, S. 447. 
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stoffe werden sulfurirt, so class man auch hier Di- und Trisulfosauren des 
Tetrazobenzolamicloazonaphtalins (CSH" N = N' C6H!' N= N' C IOHs, NH2) erhiilt. 

Diese braunen Farbstoffe dienen nun als Ausgangspunkte fiir Hel'stellung 
blauroter und roter Farbstoffe. 

Die blauroten Farbstoffe werden el'halten, indem man die braunen 
(liazotirt und mit Phenolen odeI' Naphtolen oder deren Sulfosaurcn combinirt. 
E8 sind also Sulfosliuren, die sich von del' Vel'bindung 

C6H' 'N=N' C6H4 • N~N' ClOHs, N= N'R' OH 

ableiten. 
Die roten Farbstoffe werden bereitet, indem man die braunen gleich

falls diazotirt und dann mit angesauertem Wasser kocht Es sind Sulfo

sauren der Verbindung 
C6H"N~N' C6H!' N=N' CIOH6. OIL 

Die Darstellung von Azofarbstoffen aus Hydrazotoluoldisulfo
saure bezw. bromirter Hydrazob enzoldis"tdfosaure und Phenolen, 
Naphtolen und deren Sulfosaul'en hat del' VEREIN CHEMISCHER FABRIKEN 
in ~rannheim angegeben. (D. P. 29957.) In den Annalen der Chemie, 203, 76. 
beschl'ieb XEALE unter dem Namen einer IIydrazotoluoldisulfosaure einen 
Kijrper, der von dem Erf. bezeichnet wird als Tolidindisulfosaure. 
Als Reductionsproducte del' Sulfosaure des Orthonitrotoluols sind nUl" drei 
Kiirper denkbar. 

1. Amidotoluolsulfosaure. Dieselbe ist von BEK (Zeitschr. 1869, 211), 
BEILSTEIN und KUHLBERG (Ann. 155, 21). WECKWARTH (Ann. 172, 193), 
HAYDUCK (Ann. 172, 204; 174, 343) studirt. Sie ist von del' NEALE'schen 
Verbindung verschieden, wie schon aus dem Yerhalten zu salpetriger SHure, 
sowie aus dem ganzen Habitus beider Verbindungen hervorgeht. 

Amidotoluolsulfoslhue krystallisirt aus Wasser in grosseu riitlichen 
Prismen mit 1 Moleciil Krystallwasser. Die NEALE'sche Yerbindung ftillt als 
feines Krystallmehl mit 21/2 ~foleciilen Wasser. Amidotoluolsulfosaure fli.rbt 
sieh rot an del' Luft, NEALE'S Verbindung bleibt weiss: anch in ihren Salzen 
ist eine viillige Verschiedenheit Ilachweisbar. 

2. Rine Hydrazoverbindung kann del' NEALE'sehe Korper schon des
wegen nicht sein, weil derselbe vollig luftbestandig ist und weil er in saurer 
Liisung entsteht, wahrencl bekanntlich Hydrazokiirper in saurer Liisung bei 
Gegenwart eines Reductionsmittels sieh stets entweder zu den entsprechenden 
.imidoverbinclungen weiter reduciren oder aber zu Diphenylderivaten umlagern. 

3. Als dritte lIIiiglichkeit bleibt nul' die Bildung einer Toliclindisulfo
saure, welche schon durch die viillige Analogie cler ganzen Reaction mit der 
Bildung del' sogen. Hydrazobenzoldisulfosaure von BRUNNEMANN (Ann. 202, 
351), fiir welche nachgewiesen ist, dass sie eiIle Benzidindisulfosaure ist, 
wahrscheinlich gemacht wird. 

Vermischt man 1 l\Ioleciil diesel' Saure (NH~)2C 14HW(S03H)2 mit 4 Mole
ciilen Salzsiiure in wasseriger Liisung und tragt als{lann unter guter Kiihlung 
die Losung von 2 lIfoleciilen Natriumnitrit ein, so bilclet sich die ent-
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sprechende Tetrazoverbindung als sehr schwer liislicher weisser Niederschlag. 
Diese Tetrazoverbindung wirkt mit griisster Leichtigkeit auf Phenole ein und 
erzeugt mit denselben gelbe bis blaurote Farbstoffe, welche sich clurch Glanz 
der Nuance sowie dureh grosse Vl aschechtheit auszeichnen. 

Die Darstellung dieser Farbstoffe geschieht in der gewiihnlichen Weise, 
indem man 1 Moleciil der neuen Diazoverbindung (Tetrazoditolyldisulfosaure) 
auf eine aquivalente Menge, also 2 lHolecule des betreffenden Phenols in 
alkalischer Liisung, einwirken las st. 

Auf diese Weise entstehen; aus Phenol, den Rresolen und Xylenolen 
gelbe Farbstoffe, aus Resorcin ein orangefarbener Farbstoff, aus a- 'und 
fi-Naphthol sowie deren Sulfosauren rote Farbstoffe, von denen die vom 
p-Naphthol sich ableitenden die schiinsten sind. 

In gJeicher Weise lassen sich aueh die von JORDAN erhaltenen und in 
Ann. 202, 361, 367 beschriebenen Bromderivate der von BRUNNEMANN dar
gestellten und von ihm fur Hydrazobenzoldisulfosaure gehaitene Benzidin
disulfosaure in Farbstoffe iiberfiihren, welche den oben beschriebenen Riirpern 
ganz ahnlich sind. 

DAHL & 00. in Barmen haben beim Sulfuriren des P -Nap h ty 1-
amins neue Sulfosauren erhalten, die sie zur Gewinnung von Azo 
farbstoffen benutzen. (D. P. 29084). 

Die von der BADISCHEN ANILIN - UND SODAFABRIK im D. P. 20760 be
schriebene schwerliisliche p-Naphtylaminmonosulfosaure*) ist, wie DAHL & 00. 
gefunden haben, ein Gemenge von drei isomeren Sauren. Die Trennung wircr 
folgendermaassen ausgefiihrt. Es werden die Natronsalze der Sauren hergestellt 
ulld mit der sechsfachen llIenge 95proc. Alkohols ausgekocht. Etwa die Haifte 
geht in Liisung. Aus der wassrigen Liisung des in Spiritus schwer liislichen 
Teiles wird durch Salzsaure eine p-Naphtylaminsulfosaure gefallt, welche 
nach dem U mkrystallisiren aus Wasser kurze dicke Prismen bildet, die in 
200 Tin. siedenden, in 100l) Tin. 15 0 warmen Wassers liislich, in Spiritus 
fast unliislich sind. Die Liisungen der Saure sowie ihrer Salze fluoresciren 
blau. Durch Einwirkung von salpetriger Saure erhalt man eine in Wasser 
schwer liisliche Diazoverbindung von griingelber :Farbe. 

Aus dem in Spiritus leicht liislichen Tei! der Natronsalze werden die 
Sauren abgesehieden und diese durch Roehen mit Bariumcarbonat in Barium
salze umgewandelt. Beim Erkalten cler filtrirten Liisung scheiclet sich ein 
etwa 10 Proc. cler urspriinglichen Menge betragencler Tei! abo Dieses Salz 
ist clas von cler Farbfabrik vorm. BRiiNNER im Pat. 22547 beschriebene ';'*) 
Die grungelbe Diazoverbindung ist in Wasser ziemlich liislich. 

In Liisung ist das Bariumsalz einer bisher nicht bekannten p-"Naphtyl
aminmonosulfosaure. Die wassrigen und alkoholischen Liisungen der leicht 
liislichen Salze sowie cler freien Saure fluoresciren rotblau. Die Sllure 

') Techn.-chern. Jahrb. 0, S. 466. 
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krystaIIisirt in perlmutterartigen BHittchen, lost sich in 260 TIn. 
siedenden und in 590 TIn. 150 warmen Wassers; in Spiritus ist sie fast 
unlOslich. Aus der schwer liisliehen Diazoverbindung lasst sich durch Zer
setzen mit kochendem 'Vasser eine neue p-Naphtolmonosulfosaure gewinnen, 
deren Natronsalz eine grunblau fiuol'escirende wassrige Liisung giebt. Auf 
Zusatz von Diazonapht.hionsaure entsteht ein roter durch Kochsalz ausfl'tll
barer }'arbstoff. 

Auch durch die verschiedene Liisliehkeit der Natronsalze in kaltelll 
Alkohol lasst sieh die neue Saure von der in kaltem Alkohol schwer liislichen 
BRONNER'schen trennen. 

Dureh Combination der neuen p-Napht.ylaminmonosulfosaure mit a- und 
p-Naphtolsulfosauren erhalt man ponceaurote Farbstoffe, deren Nuance von 
denen versehieden ist, welehe die analogen aus den isomeren Sauren herge
stellten Farbstoffe zeigen. 

Urn die Ausbeute an der neuen Saure moglichst zu steigern, muss 
man den Sulfurirungsprocess folgendermaassen leiten. 

1 T1. p-Naphtylamin wird mit 3 TIn. rauchender Schwefelsaure YOU 

20 Proe. Anhydridgehalt auf 70 bis 800 erwarmt, bis eine Probe sieh in 
Ammoniak klar lost. Dann giesst man das Sauregemenge in die 10 fache 
l\fenge kalten Wassers und filtrirt nach einiger Zeit die abgeschiedene schwer 
losliehe Saure abo Dureh Umwandlung in die Natronsalze u. s. w. erhlilt 
man, wie vorhin beschrieben, die einheitliehen S1iul'en. Die Ausbeute an 
der neuen Saure nach dies em Vel'fahren betl'agt 68 bis 70 Proe. 

rm D. P. 30640 besehreiben DAHL & Co. in Barmen ein Yerfahren 
zur 1'rennung der Azofarbstoffe, welche aus diazotirten p-Naphtyl
am inm 0 nos nlfos a ur en dureh Combination mit a - Nap h to I mono s ulf ()
S au r e n h ergestellt sind. 

Die aus den p-Naphtylaminmonosulfosauren und den a-Naphtohnono
sulfosiiuren, welche der Naphtionsaure und der Sulfonaphtalidamsaure ellt
spreehen, elltstehenden Farbstoffe konnen aueh aus den Farbstoffgemengen 
erhalten werden, welche dureh Einwirkung der Diazoverbindungell des 
Naphtylaminmonosulfosaure - Gemenges auf die genannten a-Naphtolmono
sulfosauren-entstehen. Lasst ~an die erhaltene Farbstofflosung unter ofterem 
Umrtihren einige Stunden stehen, so seheiden sieh die Farbstoffe aus den 
Sauren 1. u. If. grosstenteils abo Dureh 2usatz von ein wenig Salz ,,·inl 
dies beschleunigt. Aus dem Filtrat wird del' Farbstoff der Saure Ilf. aus

gesalzen. 
LEO YIGNON & Co. in LyOll haben ill1 Eng!. P. 5515 yom 24. Noy. 

1883 die Herstellung yon Diazofarbstoffeu (gelb, orange, rot, violet) beschriebell, 
welche aus der Einwirkung diazotirter Amine oder ihl'er Sulfosauren auf die 
yerschiedenen a - Nap h t 0 1 s u If 0 s au r e n sich ergeben. Fur die Darstellung 
der letzteren werden fiinf Methoden angegeben. 1. Ein Teil Naphtol winl 
mit drei Teilen Schwefelsaurehydrat so lange bei einer nicht tiber 25 0 

liegenden Temperatur erwarmt, bis die Masse in Wasser liislich ist: 2. die-
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selbe ~Iischung wird 3 Stunden lang bei 80 a erhitzt; 3. ebenso 3 Stundell 
lang bei 120 0; 4. statt des Schwefelsaurehydrats wird rauchende Schwefelsaure 
von 20 Proc. Anhydridgehalt benutzt; 5. das Diazoderivat der a-Naphtyl
amin-Sulfosaure wird durch Kochen mit Wasser in a-Naphtolsulfosaure um
gewandelt. 

Nach dem D. P. 32291 von VIGNON & Co. Hisst man zur Darstellung 
von Azofarbstoil'en, welche sich in sauren Badern langsam auf der tierischen 
Faser fixiren, die Diazoverbindungen der Amine oder ihrer Sulfoderivate, 
insbesondere des Xylidins, Amidoazobenzols und deren Sulfoderivate auf 
a-Naphtoldisulfosaure einwirken. Diazobenzol giebt ein Orange, Diazo
benzolsulfosaure ein rotliches Orange, Diazonaphtalin rotviolet, die diazotirte 
Naphtionsaure violet, Diazoazobenzol rotviolet u. s. w. Mit den Diazoderivaten 
des Xylidins, Amidoazobenzols und deren Sulfoverbindungen entstehen Farb
stoil'e, welche ein dunkleres Rot zeigen, als die aus diesen Korpern und del' 
von der Naphtionsaure derivirenden a- Naphtolmonosulfosaure gebildeteu. 
Diese Azofarbstoffe konnen bei der Farberei von Seide und Wolle die Orseil! e 
ersetzen. Die a-Naphtoldisulfosaure wird durch Erhitzen von 1 Tl. a-~aphtol 
mit 3 Tin. concentrirter Schwefelsaure wahrend 8-10 Stunden auf 100-11 0° C. 
hergestellt. 

Nach E. NOELTING lasst sich T hi 0 anilin S(C6H4NH2)2 leicht diazotiren 
und giebt dann mit Phenol en und deren Sulfosauren Azofarbstoffe. Wahrend 
Anflin mit ,8-Naphtoldisulfosaure nur .ein Orange liefert, giebt Thioanilill 
unter denselben Bedingungell ein blauliches POllceaurot. 

Diamidosulfobenzid S02(C6H4NH2)2 giebt unter gleichen Bedingungen 
ein Orange, Benzidin (C6H4NH2)2 dagegen ein blauliches Violet, welches dem 
Bordeaux von MEISTER, LUCIUS & BRiiNING gleicht. Benzidindisulfosaure 
liefert mit ,8-Naphtol gepaart ein schones Ponceaurot. Ob diese Farbstoffe 
industrielle Verwertung finden konnen, steht noch dahin. (Bull. de Mulhouse 
t. 50, 144; Chem. Ind. 1885, 147.) 

OTTO N. WITT hat Amidoazoparatoluol mit den Chlorhydraten 
primarer aromatischer Basen erhitzt und dabei in complicirter Reaction in d u
linartige Farbstoffe erhalten. Eine Ausnahme bildet das salzsaure a-Naph
tylamin, welches mit Amidoazotoluol eine Base liefert, die in keinem Zu
sammenhang mit den Korpern del' Indulingruppe steht. Man erhitzt beide 
Kurper unter Zusatz von Naphtylamin auf eine 140 a nicht iibersteigende 
Temperatur, bis das Gemisch orangerot geworden ist. Der aus der Schmelze 
isolirte, gereinigte Korper hat die Zusammensetzung C24H18N\ zeigt besonders 
in atherischer Losung eine leuchtend griine Fluorescenz, und ist eine 
schwache Base, deren Salze schon durch Wasser zersetzt werden. Hue 
sauren Lusungen farben die }<'aser schon scharlachrot; beim Waschen, be
sonders beim Seifen, schlagt die Farbe in Gelb um, ohne von del' Faser ab
zufallen. Die Sulfosaure der neuen Base farbt Seide schon orangerot. 

Die obige Farbstoffbildung zeigen aUe Amidoazokorper, welche cine 
Amidogruppe in der Orthostellung zur Azogruppe enthalten, z. B. die Amido-
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azoderivate des p-Naphtylamins, namentlich auch aile Ohrysoidine. (Bel'. 18, 
1119; Ohern. In<.l. 1885, 147.) 

Die von LIPPMANN durch Einwirkung von Stickoxyd auf ter61ire Amine 
dargestellte Reihe von Basen, die Azyline, kann man nach ~OELTING auch 
aus den Diazoverbindungen der asymmetrisch zweifach substiturten Pal'adi
amine und terWiren Aminen erhalten nach del' Gleichung: 

C6H4<N(CH3)2 + C6H5 'N(CH3)2 = C6H4<N(CII3)2 + Hel 
N=N'CI" N=N-C6H4 'N(CHil)2 

Diese Azyline besitzen gleich den Chrysoidinen fal'bende Eigenschaften, doch 
diirfte ihre kostspieJige Darstellungsweise einer praktischen Verwertung im 
Wege stehen. (Ber. 18, 1143.) 

Nach P. ~IoNNET & 00. in La Plaine bei Genf (D. P. 32502) ent
steht durch Einwirkung von Metaphenylendiamin auf diazotirtes Pal'a
phenylendiamin ein neuer brauner Azofarbstoff, der von dem aus 
~Ietaphenylendiamin und diazotirtem Metaphenylendiamin (Bismarckbraun) 
verschieden ist. 

Salzsaures Paraphenylendiamin wird bei 0 0 mittelst Natriumnitrits 
fliazotirt. Dann setzt man bei niedriger Temperatnr die aequivalente Menge 
salzsauren JIIletaphenylendiamins zu. Der }<'arbstoff wird durch Natronlauge 
als Base gefallt, abfiltrirt, mit Salzwasser ausgewaschen und mit Salzsaure in 
ein liisliches Salz verwandelt. 

5. Schwefelhaltige Teerfarbstoffe. 
EWER und PICK in Berlin stell en violete bis blaue schwefelhaltige 

~F arb s to ffe aus den P arani troverb ind ungen arom atis cher Am i ne 
nach dem D. P. 285~9 folgendermaassen her. 

Wenn man 1 Mol. Paranitranilin, Paranitl'athylanilin oder Paranitl'o
dimethylanilin mit 1 Mol. Schwefel auf hiihere Temperatur (etwa 2500) 

erhitzt, so bildet sich unter lebhafter Schwefelwasserstoffentwickelung das 
entsprechende Thioderivat, welches durch Reduction mit Zinnchloriir in das 
Thiotetramin iibergeht. Je nachdem letzteres aus einem primaren, secundal'en 
oder tel'tiiiren Pal'anitramin entstanden ist, entsteht aus demselben durch 
Oxydation ein violeter, blauer oder griinblauer Farbstoff. Wie die Abkiimm
linge des Anilins verhalten sich auch die Abkiimmlinge des Orthotoluidins, 
Orthoamidoanisols und Orthoamidophenetols. 

DUTch Einfiihrung von Alkylgruppen in die primare oder secundare 
Amidogruppe der Thioparanitramine entstehen die correspondirenden seCUll
dllrell oder tertiaren Amine. 

~Ian erhitzt z. B. 20 kg Paranitranilill und 10 kg Schwefel in einem 
mit Riickflusskiihler versehenen Kessel, bis eine lebhafte Schwefelwasserstoff
entwickelung eintritt (230 bis 2500 ) und erhalt die Masse bis zur Beendigung 
der Reaction auf diesel' Temperatur. Das zu einer braunen, spriiden Masse 
crstarrende Reactionsproduct wird gepulvert und ungefahr 3 Stunden lang 
mit 105 kg Zinnchloriir (Sn Cl2 + 2 H20) und 100 Teilen 30 procentiger mit 
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150 I Wasser verdiinnter Salzsaure erhitzt. Es entsteht eine schwach braun
Hche Lasung, in welcher eine geringe Menge freier Schwefel suspendirt ist. 
)Ian verdiinnt mit ca. 800 I Wasser und fallt das Zinn vermittelst 65 kg 
Zinkstaub aus. .Man filtrirt, sattigt das Filtrat mit Kochsalz und setzt zu 
demselben so lange von einer 15 procentigen Eisenchloridlasung, bis durch 
weiteren Zusatz des letzteren kein Farbstoff mehr gefallt wird. 

Der als blaue }<'locken in der Lasung der iibrigen Bestandteile sus
pendirte Farbstoff wird durch Filtration von der Fliissigkeit getrennt, durch 
Liisen in Wasser, Filtriren seiner Lasung und nochmaliges Fallen etc. ge
reinigt. Der getrocknete und gepulverte Farbstoff stellt ein braunes Pulver dar, 
dessen wasserige Lasung Wolle, Seide und gebeizte Baumwolle ratIieh-violet 
anfarbt. 

Farbstoffe mit gleicher oder ahnlicher farbender Eigenschaft erhaIt 
man aus lYletanitroorthotoluidin (Oll3: Nll2: N02 = 1 : 2: 5) lYletanitroorthoamido
anisol und Metanitroorthoamidophenetol. 

Das aus Paranitroanilin und Schwefel durch Erhitzen auf 240 bis 250" 
c'rhaltene Product kann auch fein gepulvert in einem Autoclaven mit 16 kg 
Salzsaure von 30 Proc. Gehalt und 7 kg Aethylalkohol ca. 10 Stunden lang 
auf 240 bis 2500 erhitzt werden. Das Educt wird dann reducirt und oxydirt 
und Iiefert einen blau farbenden Karper. 

Aus Paranitroathylanilin und analogen Stoffen entsteht ein blauer 
Farbstoff, aus Paranitrodimethylanilin und dgl. ein griinblauer Farbstoff. 

EWER & PICK in Berlin haben ferner ein Verfahren zur Darstellung 
s c h w efelhaltiger Far b stoffe vermittelst E lektro ly s e angegeben. 
(D. P. 31852.) Wenn man zwei Platinelektroden in eine Schwefelwasserstoff 
enthaltende Lasung von Paramidodimethylanilin in verdiinnter Schwefelsaure 
faucht, so entwickelt sich an del' Kathode alsbald Wasserstoff, wahrend die 
Fliissigkeit am positiven Polblech (Anode) sich blaut. Die Blaufiirbung ver
schwindet bald wieder und das vorher blanke positive Polblech bedeckt sich 
mit einem grauen Anfluge. Wischt man das BIech blank, so tritt sofort 
wieder Blaufarbung ein, urn jedoch bald wieder zu verschwinden. Sorgt 
man durch bestandiges Bestreichen vermittelst eines Pinsels dafiir, dars das 
BIech blank bleibt, so tritt bald ein Punkt ein, an welchem unter bestandiger 
Wasserstoffentwickelung an der Kathode samtlicher Schwefelwasserstoff del' 
Fliissigkeit verschwunden ist, wiihrend letztere sich blau zu farben beginnt. 
Die Fliissigkeit enthalt jetzt hauptsachlich Methylenweiss in Lasung. Weun 
die Menge Schwefelwasserstoff unzureichend war, so hat sich neben Methylen
weiss noch die Leukoverbindung des Dimethylanilingriins, das Tetramethyl
diamidodiphenylanilin gebildet, eine Leukoverbindung des Methylenrots tritt 
nicht auf. Die Fliissigkeit farbt sich immer tiefer blau, bis schliesslich eille 
Zunahme der Blaufarbullg nicht mehr eintritt. 

\ 
An Stelle des Schwefelwasserstoffes lassen sich Rhodanwasserstoff, 

Wasserstoffpersulfid, Sulfokohlensiiure, Schwefelharnstoff, Senfale, iiherhaupt 
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samtliche Schwefelverbindungen anwenden, welche bei del' Elektrolyse am 
positiven Polblech Schwefel abscheiden. 

In gleicher Weise behandelt, geben samtliche Paramidoderivate primarer, 
~ecundarer und tertiarer aromatischer Amine violete bis griinblaue schwefel
haltige Farbstoffe, von welchen die aus Paramidodiphenylamin etc. in Wasser 
unliislic-h sind. Auch die Leukoverbindungen del' Kiirper, welche zur Di
methylanilingriingruppe gehiiren, sowie das Hydrazodimethylanilin etc. Hefern 
bei der Elektrolyse unter den angefiihrten Umstanden schwefelhaltige blaue 
oder violete Farbstoffe. Del' Apparat ist wesentlich ein Bottich in welchern 
sich eine verticale WeUe dreht. Diese tragt 3 Riihrfliigel und ausser diesen 
zwei mit Biirsten besetzte Fliigel, welche sich den beiden verplatinirten 
horizontal en Kupferplatten gegeniiber befinden und die Ablagerungen von 
dies en abstreifen. 

6. Kiinstlicher Indigo. 
Die BADISCHE ANILIN- UND SODAFABRIK in Ludwigshafen a. Rh~ hat ein 

Verfahren zur DarsteUung von Tetrachlorindigo angegeben (D. P. 32238, 
Zusatz z. D. P. 19768). *) Bei del' Darste)lung des kiinstlichen Indigo aus 
Orthonitrobenzaldehyd und Aceton in Gegenwart von Alkalien wird del' Nitro
aldehyd durch ein im Benzolkern substituirtes Dichlorderivat desselben ersetzt. 
Wie bereits in dern ersten Indigo-Patente (D. P. 11857) **) bemerkt und 
seitdem hinreichend festgestellt ist, beriihren derartige Substitutionen im 
Benzolkern nicht das eigentliche Wesen del' Indigosynthese: die Einwirkung 
del' geeigneten Seitenkette auf die zu derselben in del' OrthosteUung befind
liche Nitrogruppe. Substitutionen irn Benzolkern aussern ihren Einfluss nur 
in der Bildung entsprechend substituirten Indigoblaues. So fiihrt auch del' 
Ersatz des Orthonitrobenzaldehyds durch den Dichlororthonitrobenzaldehyd 
in dem Acetonverfahren, ohne wesentliche Abiinderung del' Arbeitsbedin
gungen, zu dem Tetrachlorindigo, einen dem Indigoblau iiusserst ahnlichen 
Farbstoff. 

Das aus Dichlortoluol durch Behandeln mit Chlol' in del' Warme er
haltene Dichlorbenzylidenchlorid wi I'd durch Digeriren mit der vierfachen 
Gewichtsmenge einer l'iIischung aus gleichen Teilen Schwefelsaure von 66° B. 
und rauchender Schwefelsaure von 20 Proc. Anhydridgehalt bei 40 bis 50 ° 
bis zum Aufhiiren del' Salzsaureentwickelung in Dichlorbittermandeliil iiber
gefiihrt. Die Hauptmenge des Aldehyds geht bei 234° iiber und besteht aus 
einem Gemenge isomerer Dichlorbenzaldehyde. Das erstarrte Destillations
product wird bei einer 20 C nicht iibersteigenden Temperatur nach und nach 
in die 15fache Gewichtsmenge (lines Gemisches von 1 TI. Salpetersaure, 
l' 5 spec. Gew., und 2 TIn. Schwefelsaure, 1'848 spec. Gew., eingetragell. 
Aus der Lasung scheiden sich KrystaUe des nitrirten Aldehycls aus. Del' 
~fononitrodichlorbenzaldehyd (Schmelzp. 136 bis 138 0) wird mit Aceton und 

*J Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 49l. 
"J Teclm.-chern. Jahrb. 3, S. 367; ,t, S. 347. 
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verdiinnter Natronlauge nach dem Verfahren des Hauptpatents behandelt. 
Der Tetrachlorindigo unterscheidet sich von dem Indigoblau hauptsachlich 
nur durch seine griissere Widerstandsfahigkeit gegen Reductionsmittel und 
Schwefelsaure. 

H. l\TiiLLER in Hersfeld hat das Verfahren zur Herstellung von sub
stituirten Benzaldehyden und von substituirtem Indigo weiter 
ausgebildet. Dasselbe steht im Zusammenhang mit dem D. P. 19768 del' 
Bad. Anilin- und Sodafabrik. *) Wenn man Benzaldehyd bei Gegenwart von 
wasserentziehenden Kiirpern, z. B. Schwefelsaure mit oder ohne Jod chlorirt, 
so erhalt man Metachlorbenzaldehyd, der durch Ueberdestilliren mit Wasser
dampf oder nach Ueberfiihrung in die Bisulfitverbindung rein zu erhalten ist. 
Derselbe siedet bei 210 bis 213°. 

Beim Nitriren dieses Metachlorbenzaldehyds mit Salpetersaure oder 
Salpeter und Schwefelsaure entsteht vorzugsweise Metachlororthonitrobenzal
dehyd, der aus der Nitrirmischung mit Eiswasser ausfallt und wiederholt 
aus Alkohol krystallisirt, gelbliche Nadeln bildet, die bei 60 ° schmelzen. 
Last man dies en llTetachlororthonitrobenzaldehyd in Aceton, versetzt (liese 
Lasung mit etwas Wasser und dann mit verdiinnter Natronlauge, so scheidet die 
Lasung nach kurzer Zeit Chlorindigo ab, der sich wie gewahnlicher Indigo 
in Form der Sulfosauren oller Leukoverbindung zum Farben benutzen lasst 
und durch Wasserstoif im Entstehungszustande in Indigo iibergeht. (D. 
P. 30329.) 

Nach H. MiiLLER'S Zusatzpatent (D. P. 33064) entstehen beim Nitriren 
des ~Ietachlorbenzaldehyds zwei isomere Metachlororthonitrobenzaldehyde, die 
durch Krystallisation aus Benzol von einander zu trennen sind. Das Haupt
product schmilzt bei 78 0, der in geringer Menge entstehende isomere Karper 
bildet ein dickes Oel. Beim Chloriren einer lIischung von Benzaldehyd mit 
wasserentziehenden ~fitteln entsteht ausser dem Mono- auch noch ein Di
chlorbenzaldehyd vom Siedep. 240 bis 243 0. Derselbe bildet beim Nitriren 
einen bei 134 bis ] 37 ° schmelzenden Dichlororthonitrobenzaldehyd. In ana
loger Weise wird Metabrombenzaldehyd (S. P. 233 bis 236°) erhalten, welcher 
zwei isomere Metabromorthonitrobenzaldehyde (Sch. P. 73 bis 740 und dickes 
Oel) liefert. Wenn diese Aldehyde in Aceton und Wasser geliist werden, 
so scheidet sich nach Zusatz von verdiinnter Natronlauge alsbald Chlor
bezw. Bromindigo aus. 

W. Low hat eine Indigodicarbonsaure darge.stellt. Terephtalaldehyd 
wurde durch partielle Oxydation und Nitrirung in o-Nitro-p-Carboxylbenz
aldehyd C6H3(N02)(COH)(COOH) umgewandelt. Dieser Kiirper geht durch 
Behandlung mit Aceton und Natronlauge in Indigodicarbonsaure iiber. Die
selbe Sliure entsteht auch durch Reduction del' o-Nitro-p-Carboxylphenyl
propiolsaure C6H3(N0 2)(COOH)C2COOH mittelst Traubenzuckers. Die Indigo
dicarbonsaure gleicht ausserlich dem Indigo. Ihre Salze sind griin bis blau 

*) Techn.·chem. Jahrb. 0, S. 491. 



gefarbt. Das Silbersalz ist sepiabraun; es enthalt 4 Atome Silber im 
lHoleciil. 

7. Pyridin- und Chinolinfarbsfoft'e. 
Die CHEMISCHE FABRIK AUF ACTIEN VOR~I. E. SCHERING in Berlin hat 

im D. P. 24317 die Darstellung del' Oxychinaldine beschrieben.*) Nach 
dem D. P. 28919 derselben Fabrik werden die Chinal di nm onos ulfo
sau;ren, welche zur narstellung del' Oxychinaldine dienen, nach zwei ver
schiedenen .Methoden gewonnen. 

1. Chinaldin wird in einen Ueberschuss (etwa die zehnfache Thlenge) 
rauchender Schwefelsaure oder Schwefelsaurechlorhydrin eingetragen und das 
Gemisch erhitzt, bis sich in einer Probe kein Chinaldin mehr nachweisen 
liisst. Die Reaction geht innerhalb weitel' Temperaturgrenzen VOl' sich, sie 
erfolgt schon unter 100°; die Temperatur kann indess auch auf 1500 und 
hoher gesteigert werden, jedoch ist die angewendete Temperatur auf das 
}Iengenverhaltnis del' entstehenden Producte von Einfluss. Es bilden sich 
namlich hierbei drei isomere Chinaldinmonosulfosauren CIOH8N(S03H), die 
Ortho-, (3- undParasulfosaure, von denen die eine oder die andere je nach 
der angewendeten Temperatur vorherrschend entsteht. Die Ortho- uml 
Parasulfosaure werden vorzugsweise bei niederer Temperatur gebildet, die 
ft-Sulfosaure ist namentlich bei hiiherer Temperatur das Hauptproduct. 

Aus dem bei dem beschriebenen Verfahren entstehenden Gemisch 
dieser Sauren werden dieselben durch Wasser getrennt, in welchem die 
ft-Saure schwer, die Orthosaure leichter und die Parasaure am leichtestell 
loslich ist. Die Umwandlung diesel' Chinaldinmonosulfosauren in die ent
sprechenden Oxychinaldine durch Schmelzen mit Aetzalkalien geschieht, wie 
in del' Beschreibung zum Haupt-Patent naher angegeben. Die Orthosulfo
saure lieferi beim Schmelz en mit Alkali das bei 740 schmelzende Orthooxy
chinaldin OHC 1oH8N, die Parasulfosaure das bei 2130 schmelzende Paraoxy
chinaldin, die schwer liisliche (3-Sulfosaure liefert dagegen ein bei 2300 
schmelzendes Oxychinaldin. AUSS13r dies en charakteristischen Unterschiedell 
{/er drei Sulfosauren, namlich ihrer verschiedenen Liislichkeit in Wasser und 
ihrem verschiedenen Verhalten in del' Kalischmelze, sind dieselben auch auf 
das bestimmteste in ihrer Krystallform verschieden. Die Orthosaure krystal
lisirt in langen, flachen Prism en des asymmetrischen Systems, die f3-Saure 
in blassgelben, glanzenden, prismatischen KrystaUen des monosymmetrischen 
Systems, die Parasaure in kleinen, nach der Basis tafelfiirmigen KrystaUen 
des monosymmetrischen Systems. 

Mittelst desselben Verfahrens werden auch die aus Toluidin, Xylidill 
und Cumidin dargestellten Methylchinaldine in Sulfosauren iibergefiihrt. 

II. Ein zweites Verfahrell zur DarsteUung der Sulfosauren des Chinaldills 
und der Methylchinaldine besteht darin, dass analog der Darstellung des 

') Techn.·chern. Jahrb. G, S. 457. 
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Chinaldins aus Anilin die Sulfosauren des Anilins bezw. des Ortho- und 
Paratoluidins mit Aldehyd und Salzsaure erhitzt werden. Die Reaction 
erfolgt nach del' Gleichung 

(HS03) C6H'NH2 + 2 C2H'O = (HS03) ClOH8N + 2 H20 + H2. 
150 Teile Sulfanilsaure, 120 Teile Paraldehyd, 150 Teile rohe Salz

saure werden erhitzt, das Product wird durch Eindampfen zur Trockne von 
der Salzsaure befreit und die Chinaldinsulfosaure durch heisses Wasser, in 
welchem sie leicht liislich ist, aufgenommen: Durch Ueberfiihrung in das 
Kalksalz und des letzteren in das Natronsalz wird sie gereinigt. Beim 
Schmelzen mit Aetzalkali liefert sie Paraoxychinaldin OHClOH8N (Schmelz
punkt 2130): sie ist daher identisch mit der beim Verfahren 1. beschriebenen 
Parachinaldinsulfosaure. 

Statt der Salzsaure kiinnen bei dieser ~Iethode auch andere wasser
entziehende Agentien, statt Paraldehyd gewiihnlicher Aldehyd, Acetal, Aldol, 
~IiIchsaure verwendet werden. 

Wenn man Pyridin, Chinolin, Naphtochinolin, Anthra
chino lin und ihre Homologen in salzsaurer Losung mit einer Fliissigkeit 
behandelt, welche Chlorjodchlorwasserstoff enthalt, so erhalt man nach 
dem D. P. 30358 del' CHEMI8CHEN FABRIK AUF ACTIEN (VORM. E. SCHERING) 
in Berlin, in Krystallen sich ausscheidende Verbindungen del' Basen mit 
Chlorjod, mit Hilfe von Chinolin z. B. nach dem Waschen mit kaltem 
Wasser einen schwefelgelben Korper von del' Zusammensetzung C9 H7 N J CI, 
del' beim Kochen in wassriger Losung Jod abscheidet. Chlorjodsalzsaure 
winl durch Einleiten von Chlor in Wasser, worin Jod suspendirt ist, her
gestellt, odeI' dadurch, dass man eine Jodverbindung in salzsaurer Liisung 
mit einem Oxydationsmittel behandelt. 

Analoge Verbindungen werden erhalten, wenll man statt Pyridin une! 
Chinolin ihre Homologen anwendet, une! zwar beim Chinolin sowol die
jenigen, welche im Benzolkern (z. B. Toluchinolin), oder im Pyridinkern 
(z. B. Chinaldin) allein, als auch diejenigen, welche in beiden Kernen gleich
zeitig alkylirt sind (z. B. Toluchinaldin). Deral'tige Verbindungen werden 
ausserdem erhalten, wenn man die Chlormethylate der vorgenannten Basen, 
sowie die Chlormethylate ihrer Hydro- und Oxyderivate anwendet. 

Dnrch Einwirkung gleicher ~Ioleciile del' angefiihl'ten chlorojodirten 
Basen auf aromatische Amine erhalt man rote, violete und blaue Farbstoffe. 

Setzt man beim Schmelzen aromatische Chloride z. B. Benzylchlorid 
hinzu, so resultiren griinstichige, blaue Farbstoffe. 

Wenn 'man auf erwarmte Liisungen von salzsaurem Anilin in 
Gegenwart von Salzsaure Aldeh)"d einwirken lasst, so entsteht s a I z s au res 
Chinaldin. 

Lasst man jedoch 3 Moleciile Aldehyd auf eine wasserige oder alko
holische Liisung von 2 ~loleciilen sal,zsauren Aitilins bei g e w ii h n Ii c her 
Temperatur einwirken, so entsteht, wie die ACTIENGESELLSCHAFT FUR ANILIl'I
}'ABRIKATION in Berlin im D. P. :18217 angiebt, nicht das salzsaure Salz de" 
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ftiissigen Chinaldins: C IOn9N, sonrlern das Salz einer neuen festen Base, 
weJche naeh der Analyse die Formel clHn20N2 besitzt. 

Diese Verbindung, welehe aueh von den von SCHIFF (Ann. SuppI. 3, 
843) besehriebenen, aus Anilin und Aldehyd gebildeten Basen: Aethyliden
diphenylamin und DHithyJidendiphenylamin verschieden ist, wird in folgender 
Weise dargestellt. 

~fan lost 8 kg salzsaures Anilin in 161 Wasser auf, kiihlt diese 
Liisung mit Eis ab und lasst dieselbe dann in eine gleiehfalls stark abge
kiihlte und verdiinnte Liisung von 5 kg Aldehyd einlaufen. Das Gemenge 
farbt sieh unter Temperaturerhohung, welehe man dureh Abkiihlung mit 
Eis herabdriieken muss, anfangs gelb, dann braunliC"h und verdiekt sich 
allmalig. Die Reaction ist nach 3 bis 4 Tagen beendigt. Durch Abdampfen 
der Liisung wird das salzsaure Salz der neuen Base als eine braunrote, in 
Wasser leieht losliehe ~fasse erhalten. Versetlt man eine Lasung dieses 
Salzes mit Alkali, so seheidet sieh die Base in weissen Floeken abo Sie 
bildet in trockenem Zustande ein weisses, amorphes Pulver, das unliislich 
in Wasser, wenig liislieh in siedendem Alkohol ist, von Benzol oder Amyl
alkohoI aber in der Ritze Ieieht aufgenommen wird. 

Beim Roehen der Base mit Salzsaure entsteht nicht Chinaldin. Wird 
aber das salzsaure Salz dieser Base, fiir sich oder in Gegenwart von l\fetalJ
chloriden, z. B. Eisenchlorid, zum Schmelzen erhitzt, so entsteht salzsaure,~ 
Chinaldin. Glatter Iasst sich die Umwandlung der Base in Chinaldin durch 
Sehmelzen des salzsauren Salzes mit Chlorzink bewerksteIligen, und entsteht 
in diesem Faile das Chlorzink-Doppelsalz des Chinaldins. 

Dieses neue Verfahren zur Darstellung von Chinaldin ist vorteilhafter 

als das im Pat. 24317*) angegebene, weil man nach demselben griissere 
Ausbeuten erhalt und mit der grossten Sicherheit jede beliebige Quantitiit 
der Base erzeugen kann. 

Zur Darstellung der neuen Base konnen an St.elle von gewiihnIiehem 
Aldehyd auch die entspreehenden Mengen von Paraldehyd, Aldol oder 
Acetal, an Stelle des Anilinchlorhydrats auch andere Anilinsalze genommen 
werden. 

Liisst man Aldehyd etc. auf die Salze anderer primarer aromatisehen 
Basen, Z. B. auf Orthotoluidin oder Naphtylamin einwirken, so entstehen 
Verbinclungen, welehe sieh cler Base cl8n20N2 vo!Jstandig analog verhalten 
und dementsprechend auch in Chinalcline iibergefiihrt werden konnen. 

Ein Trimethylchinolin Cl2R l3N hat L. BEREND mittelst der 
i::)KRAup'schen Synthese aus clem bei 6il ° schmelzenden Pseudoeumol dar
gestellt. Dasselbe sehmilzt bei 42 bis 43 ° und siedet bei :285 bis 287 o. 

(Ber. 18, 376.) 
W. LA COSTE in Aachen hat ein Verfahren ZUl' Darstellung von Chi

nolinclisulfo s ii u r e, Oxychinol insulfo s a uren und Dioxyeh inol ill en 

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 457. 
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ang-eg-eben. (D. P. 29920.) Zur Dal'stellung- der bisher noeh llicht bekanntell 
ChinolindisuIfosauren erhitzt man das Gemeng-e der beiden isomeren Chino
linmonosuIfosauren, die hei der Einwirkung- von rauchendel' Schwefelsaure 
auf Chinolin entstehen, mit dem andel'thal bfachen bis doppelten Gewicht 
rauchender Schwefelsaure auf eine Temperatnr VOll 200 bis 240°. 

Das Reactionsproduct enthaIt neben fl'eier SchwefeIsanre zwei isomere 
ChinolindisuIfosauren, und zwar entsteht die als a-Saure hezeichnete Ver
bindung in griisserer Menge als die ,9-Siiuro. Die beiden isomeren Sauren 
sind in ",Vasser sehr leicht liislich und krystallisiren namentlich in unrein em 
Zustande sehr schwer. 

11 an trennt die Siiuren in 'Form ihrer Kaliumsalze. Das der a-Saure 
i"t in Wasser leicht, das der ,e-Saure schwer liislich. 

a-chinolindisulfosaures Kalium, ~C9H'(S02. OK)2 + 3'/2 H20. Die heiss 
bereiteten Lijsungell des SaIzes erstarren beim Erkalten zu einem aus feinen 
~iidelcheu hestehenden Krystallbrei, der Ilach dem Absaugen der )Iutter
lauge eine weisse, perlmutterglanzende Masse !Iildet. 

/i -chinolindisulfosaures Kalium, N C9H'(S02. OK)2 + [1/2 H20 scheidet 
sich aus seinen Liisungen ah, kijrnig kry"tallinischc ,Masse ab, die beim 
Tl'ocknen etwas verwittel't. 

Werden diese Salze mit etwa il Teilen Kali- oder Natronhydrat bei 
180 bis 2000 einige Stuuden ge,chmolzen, so wird zuuliehst nur ein Sulfo
siiurerest durch Hydroxyl ersetzt, und CH entstehen die hellgelh gefarhtell, 
in verdiinntem Alkohol liislichen Salze del' ontsprechenden Oxychinolinsulfo
sliuren = NC9H5 • S03H' OR, die aus del' mit :Salzsiiure oder Schwefelsaure 
neutralisirteu Liisuug del' Schmelze auskrystallisiren. 

Nimmt man beim Schmelzen mit Kali oder ~atron eine griissere ~Ieng'e 
Alkali, etwa 5 Teile auf I Teil des hetreffenden Salzes der Chinolindisulfo
sliure, und erhitzt auf eine Temperatur yon 290 his 310°, llanll entstehen 
Dioxychinoline = NC9R5(OH)~. 

a-Dioxychinolin, NC9H5(OH? krystaUisirt aus Aether als gelblich ge
fiirbte I1Iasse, die aus heissem Benzol krystallisirt, fast farblose, bei 143 0 

schmelzende Nadeln hildet. Die V orbinllung ist ill Alkaliell und Sauron 
leicht liislich; mit Salzsaure, Oxalsaure, Weinsiinre hildet sie g-elb gefiirhte, 
gut krystallisirende Salze. 

1m D. P. 31277 heschreibell (lie Farhwerke Yonn. )IEISTER, LucIUs &; 

BRUNING ill Hijchst die Darstellung- von Oxychinolin- bezw. Oxyehinizin
(lerivaten durch Einwirkung von Ll..cetondicarhonsauren unrl 
(leren Estern auf Amine hez\\,. Hydrazine. Analog der Einwirkung- von 
Acetessigathern anf Amine nnd Hydrazille (L. KKORR, Ber. 17, 546 u. f.: 
s. ferner S. 395 ll. 396) *) reagiren auch die Acetondicarbonsaureester mit 
Aminen und Hydrazinen. Es entstehen hierbei die Aether von Carbon
",iuren von Oxychinal(linen nne! von Oxychinizinen nach folgender Gleichung: 

*) Vgl. anch Tcch.-chern. Jahrb. G, S. 459. 
B i e d erro ann, Jahrb. VII. 29 
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1) C9H140° + C6H5'NH2 = H20 + C2Ho'OH + CI3HI3N03. 
2) C9H1405 + C6Ho'NH'NH2 = H20 + 02H5'OH + 013H14N203. 

Dureh Verseifung dieser Aether mit Alkalien oder Sauren entstehen 
die freien 
1) 
2) 

Oarbonsauren: 
013H13N'03 + H20 = 02H5'OH + OllH9N·03. 
Ol3H14N20 3 + H20 = 02H50H + OIlHION203. 

Aus diesen Sauren lasst sieh durch Hitze Kohlensaure ahspalten, und 
man erhalt die Oxyehinaldine bezw. Oxychinizine, welche nach KNORR durch 
Einwirkung von Acetonmonocarbonsaureester (Acetessigather) auf Amine bezw. 
Hydrazine entstehen. 

Zur Darstellung von )lethyloxychinizincarbonsaureathylester wird ein 
Gemisch von Aeetondicarbonsaureathylather mit Phenylhydrazin im Verhaltnis 
gleicher :l!Ioleeiile im Wasserbade erhitzt. Beim Erkalten erstarrt die :l!Iasse 
zu weissen Krystallen des Korpers o 13H14N203. Derselbe sehmilzt bei 85°, 
lost sieh in kohlensauren Alkalien und in eoneentrirten Sauren. Beim Ver
seifen dieses Esters entsteht eine Oarbonsaure OllIIION203; dieselbe bildet 
farblose, bei 134 ° schmelzende Krystalle. Beim Erhitzen entweicht Kohlen
saure, und es entsteht 1IIethyloxychinizin. AIle oben genannten Korper 
farben sieh mit Eisenchlorid braun. 

Beim Erhitzen des 1IIethyloxyehinizincarbonsaureathylathers mit Jod
methyl und 1IIethylaikohoi entsteht der Dimethyloxychinizincarbonsaureather, 
ein in farblosen Blattchen krystallisirender Korper vom Schmelzpunkt ca. 
247 0 (wird schon bei 220 ° weich). Er ist leicht loslich in kaltem Wasser. 

Die Verseifung zu Dimethyloxychinizincarbonsaure und zu Dimethyl. 
oxychinizin (Antipyrin) geschieht in analoger Weise wie bei dem :l!Iethyl
oxychinizincarbonsaureathylather. 

In gleicher Weise wie Phenylhydrazin giebt Anilin mit Acetondicarbou
saureathern ein Oondensationsproduct, das durch weitere Behandlung mit 
einem Oondensationsmittel, conc. Schwefelsliure, in ein Ohinaldinderivat. um
gewandelt werden kann. Dureh oxydirende Agentien, wie Eisenehlorid, oder 
durch iiberschiissig angewendetes Hydrazin entstehen aus den Ohinizincarbon
saureathern Dichinizincarbonsaureather. Dieselben sind in den meisten 
Liisungsmitteln schwer losliche, krystallisirte Korper. 

Wie durch Alkylirung der Tetrahydroverbindungen der Oxy
chinoline Oxyhydroalkylchinoline erhalten werden,*) so konnell 
homologe Basen durch Alkylirung der Oxyhydromethylchinoline odeI' 
durch Reduction der Halogenalkylate der Oxymethylchinoline gewonnen 
werden. Ein darauf begriindetes Patent der Farbwerke vorm.· :l!IEISTER, 
LucIUS & BRUNING (D. P. 29123) erstreckt sich auf derartige Karper, soweit 
sie Derivate der unten beschriebenen Oxymethylchinoline aus Orthotoluchi
nolin, Paratoluchinolin und Methylchinolinen von der Formel 

06H4 [03H2( OH3) NJ 

') Techn.-chern. J ahrb. 6, S. 457. 
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sind. [liese alkylirten lIydroverbindungen werden zur Darstellung von Farb" 
stoffen und als Arzneimittel gebraucht. Die Oxymethylchinoline konnen 
hergestellt werden, entweder durch Verschmelzen der Sulfosauren genannter 
Methylchinoline mit Natronhydrat (analog dem D. P. 24317) oder durch 
Diazotiren der Amidomethylchinoline und Zersetzen der Diazoverbindungen 
mit Wasser in der Hitze. Nach letzterer Methode werden z· B. Oxymethyl
chinoline von der Formel 06H3·0 II [03H2( OII3)N] hergestellt, indem man das 
~Iethylchinolin nitrirt, das Nitromethylchinolin reducirt und die Amiclogruppe 
in die IIydroxylgruppe iiberfiihrt. Die so erhaltenen Oxytoluchinoline bezw. 
Oxymethylchinoline werden nun nach zwei ~rethoden auf die methylirten oder 
athylirten Oxyhydrotoluchinoline bezw. Oxyhydromethylchinoline verarbeitet. 
Man reclucirt entweder die Oxychinoline zu Oxyhydrochinolinen und addirt 
Halogenalkyl, oder man laged zunachst Halogenalkyl an die Oxychinoline 
an und reducirt sie dann. Die Oxymethylchinoline werden z. B. durch Be
handlung mit 1 :IIIoleciil Jodmethyl oder Bromathyl unrl 1 ~Ioleciil Natron
hydrat in die ;lIethyl- bezw. Aethylather iibergefiihrt. Letztere sowie die 
Oxymethylchinoline selbst geben (vgl. Pat. 24317) bei der Reduction Hydro
verbindungen, die entweder durch Behandlung mit Halogenalkylell oder 
durch Erhitzell ihrer halogenwasserstoffsauren Salze mit Alkoholen alkylirt 
werden. :III an erhrtlt so die bislang unbekannten Alkylderivate der Oxyhydro
methylchinoline und ihre Methyl- bezw. Aethylather. Diese kOllllen auch 
durch directe Reduction der Halogenalkylate der Oxymethylchinoline bezw. 
ihrer Aether erhalten werden. 

Die Farbwerke Yorm. JIE[sl'ER, Lucn;s & BRii~ING in Hiichst a. ~I. stell en 
Ohinolinderivate aus den Salzen von aromatischen Amidokiirpern 
und A ceton oder dessen Oondensationsproducten folgendermaassell 
her. (D. P. 32961.) Z. B. Anilin (3 ~Tol.) wird mit Aceton (6 ~Iol.) uud 
Nitrobenzol (1 Mol.) in einer Retorte gemischt, und in die Mischung wird 
Salzsauregas eingeleitet. Nach der Sattigung wird unter andauerndem Ein
leiten von Salzsauregas die Retorte erhitzt. Unter fortwahrellllem Entweichen 
von Chlormethyl tritt die Reaction ein. Nach Beendigung derselben wird 
der Retorteninhalt mit Wasser verdiinnt, und zuniichst wire! mittelst Wasser
dampfes iiberschiissiges Nitrobenzol, unal1gegriffenes Aceton und gebildetes 
~Iesityloxyd abgetriebcJlj dann werden die Basen durch Alkali ausgefallt. 
Beim Rectificiren des Basengemisches erhiilt man ne ben Anilin eine tertiiire 
Base vom Siedep. 257 bis 258 0. Dieselbe zeigt chinolinartigen Gerneh, hat 
die Zusammensetzung CllHllN und ist ein Homologon des Ohinolins. Dic
selbe entsteht nach der Gleichung: 

06H"NH2+ 2 OH300 OH3+2 HO! = o llH liN + 2 I-eO +2 II + OII30!. 
Das Nitrobenzol kann fortgelassen werden, statt Salzsaure kiinncll 

andere Condensationsmittel, statt Aceton dessen Oondensationsproducte, 
~Iesityloxycl etc. angewendet werden. Diese Ohinolinkiirper sollen zur Farb
stoffbildung verwelldet werden. 

Nach dem D. P. 28324 der BADISCHEl'I AN[LIl'I- UND SODA-FABRIK ill 

29* 
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Lu(twigshafen Bisst sieh die SKRAup'sehe Synthese *) der 0 x y c h ih 0 lin e 
auch zur Darstellung ihrer Aetller anwcnden. Zur Darstelluug des Para
e h i naui sol s (MethyUither des Paraoxychinolins) werden 1 kg Paraamido
anisol, 0'8 kg ParanitroanisoI, .5 kg Glycerin von 1'25 spec. Gew. und 2'8 kg 
Schwefelsaure von 1'848 spec. Gew. gemischt und am Riickflusskiihler langere 
Zeit auf 140 bis 150 0 C. erwarmt; bei weiterem Steigern der Temperatur 
auf 155 0 C. vollzieht sieh die Reaction. ~Ian verdiinnt mit dem gleichen 
Volumen Wasser und treibt dureh Kochen den unverbrauehten Nitrokorper ab, 
iibersattigt sodann den sauren Destillationsriickstand mit Aetznatron in ge
ringem Ueberschuss und erhalt das damus gebildete Chillanisol dureh 
Destillation im Wasserdampfstrom. Das Destillat enthalt die neue Base in 
wasseriger Lasung, woraus dieselbe nach dem Absiittigen mit Salzsaure durch 
Eindampfen als salzsaures Salz erhalten wire!. Zur vo!lsUindigen Reinigung 
des Chinanisols t-illt man dasselbe durch Versetzen seiner verdiinnten salz
sauren Losung mit einer Losung von Kaliumbiehromat als schwerlosliches 
chromsaures Salz; in Spuren beigemengte andere Basen, z. B. Anisidin, 
werden dabei oxydirt. Dureh Destillation mit Wasserdampf gewinnt man 
die aug dem Chromat mit Alkali in Freiheit gesetzte Base in volIig reinem 
hustande. 

Das Paranitroanisol Biast sieh durch die iiquivalente Menge von Nitro
benzol oder ciner anderen Nitroverbinclung er,.;etzcn, cia bekanntlich die 
Wirkung der Nitrokiirper bei der Synthese del' ChinolillYerbindungen vor
ziiglich in del' Oxydation des (lurch die Weehselwirkung des Amidokorpers 
mit Glycerin und Sehwefelsiiure frei werclenden Wasserstoffes besteht. 

Das Parachinanisol ist bei gewohnlicher Temperatur eine olige Fliissig
keit von schwachem Chinolingerueh. Dasselbe ist sehwerer als Wasser nnd 
liist sich in demselben. Die wasserigen Losungen seiner Salze zeigen eine 
hiaue Fluorescenz, ahnlich den Losungen der Chininsalze. Mit Chlorwasser 
und Ammoniak versetzt, werden sie griin gefarbt, dann griln gefallt, ahnlieh 
wie unter denselben Umstandell Chininsalze. 

Das salzsaure Paraehinanisol ist sehr leicht in Wasser liislich, ebenso 
(las Sulfat; schwer liislich ist das Tartrat und das saure Oxalat. Das Pikrat 
ist eine in Wasser beillahe unlosliche Verbindung, welche als hellgelber 
Niederschlag beim Vermischell verdiinnter I,iisungen von Pikrinsaure und 
(Ier Base erhalten win!. Beim Vermisehen der Liisnngen von salzsaurem 
Chinanisol und Chlorzink erhalt man die Chlorzinkdoppelverbindung dieser 
Base in feinen Nadeln, die namentlich in stark salzsaurehaltigem Wasser 
schwer liislich sind. Das Parachinanisol dient fiir sanitiire Zweeke und zur 
Herste!lung von :B'arben. 

Das so clargestellto Par a chi nan is 0 I Iagert, beim Behandeln mit Zinn 
und Salzsaure oder anderen zur Hydrirung geeigneten Reagentien 'Vasser
stoff an nnd geht in eine tetrahyrlrirte Base, (las" Tetrahydroparachinanisol", 

'J Techn.·chern. Jahrb. ii, S. 518. 
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von der Zu~aJllmell~etzung cIOn 131\0 iiber. Das Zinlllioppelsalz winl in das 

Zinkdoppelsalz utllgewandelt. Die aus diesem als Oel abgeschiedene Base 
krystalJisirt allmiilig; sic ist in kaltem Wasser sehr schwer, in heissem etwas 
leichter liislich; Alkohol, AeHIer, Petroleumbenzin liisen leicht. Die Base 
schmilzt bei 42 bis 43 0 und siedet bei 282 bis 283 o. Mit Sauren bildet 
sie gut krystallisirende Salze. Bei del' Einwirkung von Halogenalkylen, so
wie von Benzylchlorid oilden sich alkylirte bezw. benzylirte Substitutions
produete. Dureh Eisenchlorid, Kaliumbichromat, Chlorwasser wird die Losung 
des Tetrahydrochinanisols und seiner Salze intensiv griin gefli.rbt. Diese 
charakteristische Reaction hat zu dem Namen "Thallin" gefiihrt. (D.P. 
30426 der BAD. ANILIN- UND SODAFABRIK). Diese Substanz spielt als Anti
pyreticum und Anaestheticum oereits cine nicht unhedeutende Rolle in der 
Heilkunde (vgl. S. 396). 

ALFRED EINIIOR~ in Miinchen hat ein Verfahren zur Darstellung VOll 
im Pyridinkern suhstituirten und reducirten Chinolinderivaten 
aus Orthonitrophenylmilchsaure oder aus Orthonitrophenyl
alanin angegeben. (D. P. 28900.) Bei der Rednction der Orthonitrophenyl
milchsanre, ihrer Homologeu, Snbstitutionsproducte und Alkylderivate ent
stehen durch Wasserabspaltung aus den intermediar gebildeten Orthoamido
derivaten Chinolinabkommlinge; so entsteht z. B. aus der Orthonitrophenyl
milchsaure dnreh Reduction mit Eisenvitriol nnll Ammoniak das Dioxy
dihydrochinolin nach folgender Gleichung: 

C9H9NO' + 6 H = 3 H20 + C9H9N02• 

Reducirt man iu analoger Weise das Orthonitrophenylalanill, seine 
Homologen und Substitutionsproducte, so spaltet das Reductionsproduct nicht 
allein Wasser ab, sondern es wird ausserdem noch eine Amidogrnppe 
durch die Hydroxylgruppe ersetzt; so entsteht ans dem Orthonitrophenyl
alanin z. B. Dioxydihydrochinolin. Dieser Rorper krystallisirt mit 
2 Mol. Wasser und schmilzt lJei 149 bis 150 0 • Beim Schmelzen, Kochen 
der wassrigen Losung oder durch Einwirkung von SaUl'en oder Alkalien geht 
es in Oarbostyril liber. 

W. ~fAJERT stellt gelbe l<'arostoffe durch Ueoerfiihrung aro
matischer Amidine in Chinolinderivate nach dem D. P. 28323 in 

folgender Weise her. Aethenyldiphenylamidin, CH3C~~~~6~~5 liefert mit 

Chloracetyl (oder Essigsaure oder Essigsanreanhydrid) ein Acetoproduct; er
hitzt man dieses H\ngere Zeit mit einem wasserentziehenden ~Iittel, z. B. 
Chlorzink, anf hohe Temperatur, so bildet sich unter Wasseraustritt und 
Umlagernng ein gelber basischer l<'arbstoff, dessen Eigenschaften denselben 
als ein Derivat des Ohillolins charakterisiren. 

Zu 20 Teilen Aethenyldiphenylamidin Hisst man unter guter Kiihlung 
7'5 Teile Chloracetyl fliessen. Es bildet sich unter starker Erwarmung salz
saures Aethenylacetyldiphenylamidin. Alsdaull giebt man 40 Teile Chlorzink 
hinzu und erhitzt w1ihrenrl 8 Stunden auf 260 bis 270 o. Die Masse ver-
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fliissigt sich und fiirbt sich tief dunkelbraun, in dunnen Schichten scheint 
sie jedoch rein gelb durch. l\Ian kocht die Schmelze mit salzsaurehaltigem 
Wasser, in welch em sie sich fast ohne Ruckstand lost, lasst erkalten und 
filtrirt. Das Filtrat sattigt man mit Kochsalz, wodurch eine geringe Menge 
cines harzigen Kiirpers gefallt wird, wiihrend die Liisung fast farblos ist. 
Del' Farbstoff befindet sich als farbloses zweifachsaures Salz in Losung. }fan 
versetzt die Losung, nachdem sie vom Harz abfiltrirt ist, mit Natronlauge, 
his eine geringe Trubung entsteht, und fallt nun aus der tief gelb gefiirbten 
Flussigkeit den Farbstoff vollends mit essigsaurem Natron. Er fallt in hell
gelben Flocken aus, die das einfachsaure Salz des Flavanilins sind, welche 
sehr bald krystallinisch und tief gelb durchscheinend werden. j\Ian reinigt 
den Farbstoff durch Losen und Wiederfallen. 

LUDWIG KNORR in Erlangen hat ein Verfahren zur Synthese von Chino
linderivaten durch 'Einwirkung von Carboketonsaureestern oder deren 
Substitutionsproducten und Homologen auf aromatische Amidokiirper 
angegeben (D. P. 26428).*) Wenn Acetessigather mit Anilin und wasser
eritziehenden Mitteln, z. B. concentrirter Schwefelsaure, auf 120 ° erhitzt 
wird, so entsteht ein in der Pyridingruppe hydroxylirtes Chino lin 
CH3'CO'CH3'COOC2H5 + C6H5'NH2 = H20 + C2H5'OH + C6H'·N·C4H50. 

Dieses mit Schwefelsaure erwarmte und aus der verdunnten Liisung 
durch Alkali gefiillte Oxychinolin schmilzt bei 221°. 

Dieses und auf analoge Weise hergestellte Oxychinoline sollen als 
Farbstoffe und als l\Iedicamente Verwendung tinden. (D. P. 26428; vgl. 
S. 396 u. 449.) 

. In dem Zusatzpat. 32281 beschreiben die Farbwerke, }IEISTER, LUCIUS 
& BRUNING in Hiichst ein Yerfahren zur Darstellung von Chinolinderivaten 
(alkylirten Ps eudo chinoxy I en) durch Einwirkung von Car b ok eton
saureestern auf secundare aromatische Amine. Alkylirte Pseudo
chinoxyle sind Chinolinderivate, welche am Stickstoff methylirt bezw. athylirt 
etc. sind und in Parastellung zu diesem die CO-Gruppe besitzen. 

Diese Kiirper entstehen durch Einwirkung von Acetessigather und 
des sen Substitutionsproducten auf secundare aromatische Aminbasen nach 
folgender Gleichung: 

CH3'CO'CH2'COOC2H5 + C6H5NCH3H = H20 + C2H50II + CllHllNO. 
l\Iethylanilin und Acetessigiither werden im Verhaltnis gleicher Mole

cule auf 150°, am besten bei Luftabschluss, erhitzt. Die Condensationsmasse 
wird mit concentrirter Schwefelsaure oder mit anderen condensirenden Mitteln 
einige Zeit kalt digerirt, dann mit Wasser verdunnt, mit Alkali ubersattigt 
und unangegriffenes Methylanilin mit Wasserdampf abgetrieben. Aus der 
Mutterlauge krystallisirt dann der Kiirper CllHllNO in schanen Nadeln yom 
Schmelzpunkt 132°. Er krystallisirt aus Wasser und aus Aether. 

Farbwerke vorm. MEISTER, J,UCIUS & BRUNING in Hiichst a. ~I. Dar-

*) Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 418. 
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stellung von am Stickstoff alkylirten Pseudostyrilen aus den 
Ammoniumverbindungen von 3'Ietacarbonsaureathern del' PYl'i
din-, Chino lin- etc. Basen. (D. P. 32280.) Pseudostyrile werden die 
den Orthooxypyridin- (und Chinolin-) Basen isomeren Verbindungen genannt, 
welche statt der Atomgruppe N=C(OH) die Imidgruppirung CO=NH ent
halten. Einen solchen Riirper, das ~Iethylpseudolutidostyril, hat 
HANTZSCH (Ber. 18, 1019) aus dem Collidindicarbonsaureather dargestellt. 
Das ~IethylammoniuQ1salz desselben giebt mit Alkalien ein Dehydrid nach 
der Gieichung: 

C5(CH3)3(C02C2H5)2N(CH30H) + 2 H20= 2 C2H"OH + CllHI304N + H20. 
Ammoniumbase Dehydrid. 

Das Dehydrid zel'fallt beim Erwarmen mit concentrirter Schwefelsaure 
in Essigsaure, Rohlensaure und ~Iethylpseudolutidostyril: 

C IIH 1304~ + H20 = CH3. COOH + C02 + CSHllON 
Methylpseudolutidostyril. 

Zur technischen Darstellung derartiger Pseudostyrile, die zu technischen 
Zwecken Verwendung finden soli en, eignen sich wegen leichterer Additions
fiihigkeit an die Halogenverbindungen der Alkoholradicale (Methyl, Aethyl etc.) 
ansschliesslich die Monoearbonsaureather der Pyridin- und Chinolinbasen, 
sobald sie nur die COOC2H5 Gruppe in del' Metastellung zum Stickstoir ent
balten. Nur an diese addiren sieh leieht die Halogenalkyle. 

Phenyllutidinmonoearbonsaureather verbindet sich leieht mit Jodmethyl 
zu dem Jodid einer Ammoniumbase: 
C5H(CH:<)2(C6H5) (CO· OC2H5)N + CH3J = C5H(CH3)2(C6H5)(CO· OC2H5)N· CH3J. 

Beim Behandeln dieses Salzes mit Alkali entsteht das lJehydrid von del' 
Zusammensetzung CI5H I502N. Dieses zerfallt beim Erwarmen mit concen
trirten ~Iineralsauren in Essigsiiure und das methylirte Pseudostyril des 
Phenylpicolins: 

Cl5JIl502N + H20 = C2H40~ + C 13H130N. 

Del' Phenyllutidinmonocarbonsaureather wird aug dem Diearbonsaure
lither dargestellt. Man kocht 1 Mol. derselben mit 1 Mol. RHO in alkoho
liseher Liisung und fallt mit Wasser unveranderten Dicarbonsiiureather. Aus 
dem Filtrate wird durch Zusatz von 1 Mol. Salzsaure der saure Aether 

C&( CH3)2( C6H5)( COOC2H5)COO HN 

gefallt. Dieser giebt bei def Destillation C02 aus und wird zu ~Ionocarbon
saureather 

C5(CH3)2(C6H5)(COOC2H5)HN. 

Dieser bildet ein dickes Oel vom Siedep. 315 bis 320 0 und vereinigt 
sich schon bei 100 0 vollstandig mit Jodmethyl. 

8. Anthracen und Acridin. 
A. H. ELLIOT hat in der bei 210 0 bis 230 0 siedenden Fraction des 

Wassergas-Teers (aus leichter Petroleumnaphta) 5·8 Prnc. Anthracen 
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gefunden, in noch hoher siedenden Anteilen 2'08 Proc. (Amer. chem. 
Journ. 6, 248.) 

H. KOHLER hat bemerkt, dass bei der Destillation von libel' 205 0 

~iedenden Anteilen der rohen Carbolsaure eine heftige Reaction eintrat, 
und die dicken weiss en Dampfe sich zu einer Masse verdichteten, welche 
35 Proc. Anthracen enthielt. Er schliesst daraus, dass aus den Phenol en 
Anthracen und iiberhaupt 'reer-Kohlenwasser~tofl'e gebildet werden. (Ber. 
18, 859.) 

Einige 0 x y a II t h rae h i non e £arben (lie Beizcn an, andere nicht; zu 
letztern gehoren die Monooxyanthrachinone und die Dioxyanthrachinone mit 
Ausnahme des Alizarins. Dieses enthalt die Hyclroxylgruppen in demselben 
Kern in der a-,8-Stellung. LIEBERMANN und v. KOSTANECKI kommen nun zu 
11em Schluss, dass nur diejenigen hydroxylirten Anthrachinone Farbstoffe 
sind, welche zwei OH - Gruppen in rler a-p'-(Alizarin-)Stellung enthalten 
(Bel'. 18, 2145). 

Nach A. G. PERKIN und W. II. PERKIN zersetzt sich anthrachinonmono
sulfosauresNatrium bei dei" Destillation zum gross en Teil. In dem etwa 
20 Proc. betragenden Destillat lrlsst sich Anthrachinon unci m-Oxyanthrachinon 
nachweisen; ferner ein Kiirper von del' Zusammensetzung C28H 1J06, den die 
Verf. fiir ein Dioxydianthrachinon halten. (Joum. chem. soc. 47, 679.) 

Anthragallol winl nach einer ilIitteilung von BOURCART (Journ. SOl'. 
Chem. Ind. 1884, 140) durch Erhitzen von Gallussaure und Benzoesaure 
oder von Pyrogallussaure und Phtalsaureanhyclrid mit Schwefelsaure erhalten. 
Es ist ein Trioxyanthrachinon CU H80 5• ~Iit Thonerdebeizen erzeugt 
es ein lebhaftes Braun, wahrend die drei industriell verwendeten Purpurine, 
Krapppurpurin , Anthrapurpurin und Flavopurpurin, damit rote Farben 
ergeben. Ooncentrirte Eisenbeize farbt sich mit Anthragallol schwarz, 
gemischte Eisenthonerdebeize flohbratill. Die Farben sind von clerselben 
Seifen- und Chlorbestandigkeit wie Alizarinfarben. 

Wenn Anthragallol mit AmmoiaklOsung gekocht unci zur Trockne 
gebracht wirel, so erhalt man nach GEORGIEVICZ (Monatsh. f. Ch. 6, 754) 
Anthragallolamid C14 H9 04N, dessen rotbraune Nacleln mit Sauren oder 
Alkohol reine rote, mit Alkalien eine blaue Losung giebt. 

K. E. SCHULZE hat das An th rap ina k 0 n, ein bei der Reduction des 
Anthrachinons mittelst Zinkstaub unci Ammoniak neben Dihydroanthranol 
entstehendes Product dargesteIlt. Der Karper hat die Zusammensetzung 
(C 14HIlO)2 oder CH2(C6H4)2C(OH)-C(OH)(C6H4)2CH2 und schmilzt bei 182 0 

unter Wasserentwickelung. Ferner hat K. E. SCHULZE ein neues Oxydations
product des Anthracens, das ,8-0xanthranol, erhalten. Durch Anwendung 
von Bleisuperoxyd vermag man die Oxydation des Anthracens in Eisessig
Losung vor der Bildung von Anthrachinon zu unterbrechen. Das neue 
Oxanthranol 014R 1002 krystallisirt in Nadeln, die sich in Alkali mit tief 
roter Farbe lii~en und sich ausserorrlentlich leicht. oxydiren. Wenn die 
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alkalische J,iisung mit Luft geschiittelt wird, so scheidet sich sofort Anthra
ehinon aus. (Ber. IS, 3034.) 

H. BRUNNER und E. CHUARD haben gefuuden, dass andere mehratomige 
Alkohole, Erythrit, l\Iannit, Glycose, uieht wie Glycerin aus dem Alizarin
orange bei Gegeuwart von Schwefelsaure Alizariublau erzeugeu, sodern da~s 
dadurch das p-Nitroalizarin zu p-Amidoalizarin reducirt wird. 

EWER und PICK in Berlin habeu eiu Verfahren zur Darsteilung yon 
Chrysanilin und anderen Farbstoffen del" Phenylacridingruppe 
angegeben. (D. P. 29142.) *) Durch Einwirkuug von Paranitrodiphenylamill 
auf Paranitrobenzoylchlorid, Erhitzen auf 220 0 bis keine Salzsaure mehr 
entweicht, erhalt man Paranitrobenzoylparanitrodiphenylamin, Nadeln von 
gelber Farbe. Dasselbe Product erllalt man dureh Nitriren von Paranitro
benzoyldiphenylamin, ferner, indem man Paranitrobenzoyldiphenylamill in 
Nitrobenzol eiutragt und dem Gemenge allmalig Salpetersaure von 1',1:! Vol. 
Gew, zusetzt, wobei dil) Temperatur von 30 0 nicht iiberschritten werden soil. 
Durch Reduction wird der Karper in die Amidoverbindung iibergefiihrt. 
Dureh Erhitzen auf 250-290 0 mit Chlorzink, Chloraluminium oder besser 
eiuem Gemisch dieser Verbiudungen erllalt man Chrysanilin. Dieses winl 
aueh gebildet, wenn man das Paranitrobenzoylparanitrodiphenylamin mit 
Chlorzink und Chloraluminium erhitzt und das durch Reduction aus dem 
Einwirkungsproduct erhaItene Leukochrysanilin oxydirt. 

Aehnliche Farbstoffe erllalt man aus den Nitroderivaten des Benzoyl
diphenylamins, welche aus Benzoylchlorid, Para-, Meta- oder Orthouitro
benzoylchlorid und Diphenylamin, Paranitro-, Paradinitro- odeI' Orthodinitro
diphenylamin entstehen. Doeh ist hierbei zu bemerken, dass aus dem 
Benzoyl- oder Nitrobenzoylorthodinitrodiphenylamin der Weg dureh die 
Amidoverbindungen nicht eingeschlagen werden kann, weil sich durch Re
duction der Benzoyldinitrodiphenylamine, welche sich von dem Orthodinitro
diphenylamin ableiten lassen, keine Benzoylamidodiphenylamine bilden, 
sondern direct sauerstofffreie Rasen, welche beim Erhitzen mit Chlorzink 
keine Farbstoffe liefem, 

Die Phenyl- oder Nitrophenylacridine-, -mono- oder binitroacridine 
werden auch dureh direete Condensation von Benzoesaure oder den Nitro
benzoesauren mit Diphenylamin, Paranitrodiphenylamin, Paradinitrodiphenyl
amin oder Orthodinitrodiphenylamin erbalten. 

Endlich erhiiIt man Nitro-, Bi- oder Trinitrophenylaeridine noeh durch 
Nitriren von Phenylacridin. Diese Farbstoffe farben aile gelb in verschie
denen Nuancen, 

9. Verschiedene Farbstoffe. 
H. O. MILLER in l\Ioskau hat ein auf den neuen gelben Farbstoff, da, 

in neuerer Zeit viel genannte Callarin, beziigliches Patent erhalten. (D. P. 

') Techn.·chem. Jahrb. 6, S. 461. 
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32356.) Dasselbe entsteht bekanntlich uurch Oxyuation cler Sulfocyansaure, 
durch Einwirkung von Kaliumchlorat unu Salzsaure auf Rhodankalium 
Die Darstellung des Canarins ist aber nicht patentirt, sondern nur 
die Abscheidung desselben aus dem Rohprodurt. Eine Liisung von 3 kg 
Rhouankalium in G kg Wasser wird mit 300 g Kaliumchlorat und 2400 g 
Salzsaure versetzt Wenn die Reaction begonnen hat, stellt man das Gefass 
in kaItes Wasser und fugt noch 1200 g Kaliumchlorat und 3600 g Salzsaure 
in kleinen Anteilen hinzu. Die Temperatur wird dabei bis auf 80 0 ge
steigert. Der Niederschlag wird ausgewaschen und getrocknet. Zur Reinigung 
wird derselbe in Kalilauge geliist (1 1'1. Rohproduct, 1 1'1. Kaliumhydrat, 
20 TIe. Wasser) und die filtrirte Liisung mit 20 TIn. Alkohol von 90 0 ver
setzt. Nach 24 Stunden wircl die ausgeschiedene orangefarbene Kalium
verbindung abfiltrirt. Das Filtrat wird nach Abdestillation des Alkohols auf 
Rhodankalium verarbeitet. Das Kalisalz winl in Wasser geliist und mit 
Salzsaure zersetzt. 

Das Canarin bildet einen schweren, dunkelrotbraunen glanzenden Kii-rper 
unci ist unliislich in Wasser, Alkohol und Aether. Von concentrirter 
Schwefelsaure wird es allmalig unter Bildung von schwefiiger Saure aufgeliist. 
Das Canarin zeigt das chemische. Verhalten eine!" Saure, zersetzt kohlensaure 
Alkalien und die kohlensauren Salze der alkalis chen Erden unter Bildung von 
SaIzen, von denen die der Alkali en in Wasser Iiislich sind, wiihrend die 
Salze der alkalischen Erden und Schwermetalle als farbige Niederschliige er
halten werden. Auf Grundlage angestellter Analysen wird die Zusammen
setzung des Canarins durch die .Formel C6N402II4S5 ausgedriickt, die der SaIze 
rlurch die allgemeine Formel C6N402M2n2s5. 

Die Alkalisalze des Canarins sinrl wasserliislich; zum Farben dient die 
verdunnte Kaliumsalzliisung. 

Ueber die Bereitung des Persulfocyans C2II2N2S3 (Canarin) und uber 
([essen Bildung und gleichzeitige Befestigung auf Pfianzen- und Tierfasern auf 
elektrolytischem Wege hat E. GOPPELSRODER Versuche angestellt. Beim Durch
leiten des galvanischen Stromes durch eine heisse Losung von Rhodankalium 
bildet sich auf der positiven Elektrode ein gelber, amorpher Niederschlag, 
der sich ganz wie Persulfoeyan verhalt, und dureh Abfiltriren und Wasehen 
mit Wasser rein erhalten wird. Der Korper ist unloslich in Wasser, Aether, 
Benzol, Chloroform und Eisessig und lost sich nur wenig in koehendem 
Alkohol. Aetzkali liist ihn in der Warme mit gelber Farbe. Concentrirte 
heisse Schwefelsaure nimmt ihn ebenfalls mit gelber Farbe auf, koehende 
Salpetersaure verandert ihn nicht. Dieser Farbstoff, der demnaeh mit Per
sulfocyan identisch zu sein· scheint, liisst sich aber nicht nur aus Rhodan
kalium auf elektrolytischem Wege gewinnen, sondern kann auf dies em Wege 
auch auf der pfianzlichen und tierischen Faser erzeugt und befestigt werden. 
Zu diesem Zweck wird Baumwolle - Wolle - oder Seidenzeug mit einer 
wasserigen L'lsung von Rhodankalium getrankt und mit einer 1-16 fachen 
mit derselben Liisung getriinkten Zeugunterlage auf die negative Elektrode 



}<'arbstoffe. 459 

gebracht uncI dann mit der die positive Elektrode bildenden Platinplatte in 
Beriihrung gebracht. Das Zeug wird an den beriihrten Stell en sofort cana
riengelb bis dunkelorange. Verf. halt diese Bereitung und Fixirung des 
Farbstoffes ffir die einfachste und zweckentsprechendste und ist mit Ver
suchen zur weiteren Ausbildung dieser )Iethode beschaftigt. (Ding!. 2M, 83, 
Chern. Ind. 1884, 13.) 

Auf der Londoner "International Inventions Exhibition" 1885 hatte 
die BADISCHE ANILIN- UND SODA-FABRIK eine grosse Anzahl ihrer Erzeugnisse 
in einer Weise ausgestellt, welche nicht nur ein hohes technisches, sondern 
aueh wissenschaftliches Interesse beanspruehte. Dureh ausgesucht schone 
Praparate war die Entwickelung der wichtigsten Teerfarbstoffe zur An
schauung gebracht unter Hinweis auf die Patent- und Zeitschriften-Litteratur. 
Die erste Gruppe enthielt Triphenylmethanderivate, die zweite die mittelst 
Chlorkohlenoxyd synthetisch hergesteIlten Rosanilinkorper, die dritte Phta
leine, die vierte bezog sich auf das kiinstliche Alizarin, die fiinfte auf 
Chinolin, die sechste auf kiinstIichen Indigz, die siebente auf Methylenblau, 
die achte betraf Azokorper, die neunte Naphtolderivate. 

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

Einfuhr Ausfuhr 
-

vom vom 1. Juli vom vom 1. Juli 
Waarengattung. 1. Jannar 1884 1. Jannar 1884 bis Ende bis Ende 

December bis Ende December bis Ende 
1884. Juni 1885. 1884. Juni 1885. 

I 
an Teer aller Art . . . . . . . . 344682 347091 166058 

I 
172893 

, Peeh ............. 28914 fehIt 1885 111994 fehIt 1885 

" Asphalt, Asphaltplatten, I 

Rohren aus Asphalt und I 
Kies ............. 214816 171333 113826 

I 
122934 

,. Anilin und andere Ueber-
gangsproducte zu den Teer- I 

farben, anderw. nieht ge- I 
nannt ............. 1539 3239 6560 

I 
11363 

" 
Anilinfarben uml anderen 
Teerfarbstoffen, ancIerw. 
nicht genannt . . . . . . . . 4801 4846 48222 45846 

" 
BIeiweiss (Zinkweiss) .... 29858 29970 171 529 167790 

" 
CocheniIle .......... 1052 fehlt 1885 316 fehIt 1885 

" 
Farbholz (BIauholz, Gelbholz, 
Rotholz ........... 544578 576588 106 125 101375 

" 
Indigo ........... 19336 18844 6173 6157 

~, Krapp, auch gemahlenem 6212 

I 
febIt 1885 2768 

I 

febIt 1885 
, Farbholzextracten . . . . . 49407 48743 9167 10103 

i 
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Hier mogen noch mmge auf Steinkohle, Braunkohle, Graphit und 

Asphalt beziigliche statistische Angaben Platz findeno 

Production an Steinkohlen im Deutschen 
Reich im Jahre 

Menge in 
Tonnen zu 

1000 kg 
Wert ill Mark 

--------------------------T-------T--------
I. Preu sse no 

Provo Schlesien 14 86308 65502 
" Sachsen 2900 258 
" Hannover 0 0 0 0 0 51408 3382 
" Westfalen und Hessen-Nassau*) 1889701 90071 
" Rheinland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~~_ 16 30603 96 110 

1--~5~0~6~171°0~·~~25~5~3~2~3-Zusammen Preussen 

II. Bayerno 
Rego-Bezo Oberbayern 0 

Pfalz 0 0 0 0 
Oberfranken 

28708 
18308 
450 3 

Zusammen Bayern 516 0 9 
IIIo Sachsen . 0 000 0 0 0 0 0 408807 
IVo Elsass-Lothringen 0 0 0 0 0 0 60606 
Vo Uebrige Deutsche Staaten*) 0 .~_ 1190 8 

Zusammen Deutsches Reich 0 1---=5-:::5-:9:-4-::3~00:---1 

Production an Braunkohlen im Deutschen Menge in 

Reich im Jahre 
Tonnen zu 

1000 kg 

L Preusseno 
Provo Brandenburg 198503 

" 
Posen 2609 
Schlesien 41003 

" 
Sachsen 898303 
Hannover 005 .. 

" 
Hessen -Nassau 19309 

" 
Rheinland 22604 

Zusammen Preussen 0 11 82606 
IIo Bayern 1800 

III. Sachsen 0 64800 
IVo Hessen 4903 
Vo Braunschweig 33604 

VI. Sachsen-AItenburg 0 78106 
VII. Anhalt 79600 

VIITo Uebrigc deutsche S taa ten 4307 
Zusammen Deutsches Reich 

I 
14 49906 

2594 
1491 

391 
4476 

28232 
4590 
1007 

293628 

Wert in Mark 

4627 
92 

1413 
24396 

2 
879 
350 

31759 
73 

1985 
288 

1011 
1336 
2401 

153 
39006 

') Die Production des schaumburgischen Steinkohlenwerks zu Obernkirchen, welches 
zur HaIfte dem Fiirstlich schaumburg-lippischen Familienfideicommiss zur Riilfte Preussen 
gehort, ist zur einen Halfte bei .10 Preuss en, 'Vestfalen und Hessen-Nassau", zur andel'll 
aber unter • Vo Uebrige deutsche Staaten" enthalteno 
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Production an Gr a phi t im Deutschen Reich 
im Jahre 

Deutsches Reich ... 

Production an Asphalt im Deutschen Reich I 
im Jahre 

J. Preuss en. 
Provo Hannover ............ . 

II. Uehrige deutsche Staaten .... . 
/lusammen Deutsches Reich 

Menge in 
Tonnen zu 

1000 kg 

2945 

Menge in 
Tonnen Zll 

1000 kg 

20411 
22519 
42930 

I Wert in Mark 

I 196770 

I Wert in Mark 

134419 
126320 
260739 

XXXVII. Gespinnstfasern, Cellulose, 
Bleichen, Farben und Drucken. 

Ueber die Veranderung del' Baumwoll- und J~einenfaser durch elektro
chemische Einwirkung, besonders die Bildung von 0 x y - und ChI 0 I' 0-

Cellulose auf elektrochemischem Wege hat FR. GOPPELSRODER 
\' ersuche mitgeteilt. 

Wenn man ein Stiick Baumwoll- oder J~eillenzeug mit ei}ler neutralen 
odeI' alkalisch gemachten Lasung von Salpeter odeI' Kochsalz oder chlor
Naurem Kalium trankt, danu dasselbe auf cine 8-16 fache ebenfalls getrankte 
Zeuglage legt, welche ihrerseits auf einem als negative Electrode diene'nden 
Platinhleche ruht, so wird, worm das /leug mit einem als positive Elektrode 
dienenden Platinbleche heriihrt wird, die Pflanzenfaser dadurch je nach der 
Dauer der Einwirkung des StromN mehr odeI' weniger in der Weise verandert, 
dass die beriihrten Stellen gewisse Farbstoffe begierig anzieheu, wie welln 
die Faser an dell hetreffenden Stellen einer Beize unterworfen worden ware. 
So kann man in einem Bade vall ~Iethylenblan oder Anilingriin odeI' 
Fuchsin nach diesem Yerfahren dunkelfarbige -lI.uster auf hellerem Grunde 
erzeugen. 

Auch heim Aetzell von Tiirkischrot und Indighlau auf eiektrolytischem 
Wege ist die Cellulose an den geatztell Stellen so verandert, dass diese 
Stell en die }<'arbstoffe starker anziehen, als das gewiihnliche weisse Z eug. 
Es kiinnen deshalb bei nachherigem Fiirben hellere Farhungen auf tiirkisch
rotem oder indigblauem Zeuge dargestellt werden, wenn dieselhen vorher 
anf elektrolytischem Wege geatzt werden. (Ding!. 2M, 429; Chem. 
Ind. 1885, 14.) 

R. BAUR emptiehlt die Salzsliure odeI' Chlor-Riiste fiir pflanzliche 
Textilstoffe. Die Gespinnstfaserpflanzen werden zuniichst mit klarem Wasser 
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und dann mit verdiinnter Salzsaure ausgelaugt. Nach vollstandigem Abtropfen 
werden diesel ben mit calciumcarbonathaltigem Wasser ausgewaschen und 
sodann notigenfalls noch mit einer Chlorkalk - oder ciner ahnlichen Hypo
chloritlosung behandelt (D. P. 29646.) 

Die an GOTTFR. MEYER in Schaffhausen patentirte W 0 II was c h k u f e 
mit Wasserspiilung reinigt die Wolle durch eine Anzahl im Troge verteilter 
Wasserstralen, bewegt sie vorwarts und legt sie mit Zuhilfenahme der 
Saugwirkung einer Pumpe P auf einen endlosen Tisch. Die- Wasserentnahme 

Fig. 211. erfolgt seit\ich 

oder unterhal b der 
Kufe ihrer I,ange 

nach durch eine 

Rotationspumpe 
P, welche das 

'Vasser in die all 
der Kufe ange
braehten Rohre 

T 1n t 8 treibt.Die an verschiedenen Stellen iiber und unter der Wasch
flotte angeordneten Ausspritziiffnungen lassen teils senkrecht, teils schrag 
in der Bewegungsrichtung der Wolle Wasserstralen unter U eberdruck 
austreten. Die Ausspritzrohre 8 sind in den sie umhiillenden ~rantel

rohren t drehbar gelagert und treten aus schlitzartigen, der \Vaschflotte 
zugewendeten Oeffnungen der lI-Iantelrohre heraus. Die Anordnung des 
Zufiihrtisches l ZUl" Waschpresse und eines zwischen Zufiihrtisch und Saug
kammer geschobenen gelochten BIeches e ermoglicht die Mitbenutzung der 
Saugwirkung der Pumpe zur Auflegung der Wolle auf den Zufiihrtisch 

(D. P. 27290.) 
FR. IV. SCIIREITERER in Reichenbach hat folgenden Trocken- und 

Carbonisationsofen fiir Wolle construirt. 
Fig. 212. Auf das Drahtgeflecht H, welches die 

Decke des Gehauses B bildet, wird die zu 

trocknende Wolle ausgebreitet, in die Heiz
rohre D wird Dampf eingelassen. Die Wind

fliigel C, deren Welle aus dem geschlossenen 
Raum .A herausreicht, werden in schnelle, 
rotirende Bewegung gesetzt. Hierdurch wird 

Luft bei den Oeffnungen L L eingesaugt, 
gegen die Ummantelung des Gehauses B 
und zwischen die Heizrohre D getrieben, 
nimmt die von denselben ausstromende 
Warme auf und gelangt so durch das Draht
geflecht H in die darauf liegende Wolle. Die 
mit Wasser geschwangerte Luft wird bei E 
durch den Exhaustor F aus dem Raum .A 
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ausgesaugt. 1st die Wolle auf diese Weise getrocknet, so wird zum weiteren 
Process des Carbonisirens die Oeffnung E geschlossen und del' Exhaustor 
ausser Thatigkeit gesetzt, wiihrend die Windfhigel 0 in Bewegung bleiben 
und das Einst.riimen des Dampfes in die Rohre D fort.besteht. Die 
warme Luft bleibt jetzt im Raum A, wird an den Oeffnungen L L wieder 
eingesaugt und fortgesetzt zwischen clie Heizrohre durch die Wolle getrieben. 
(D. P. 30741.) 

H. SCHIRP in Barmen-Ritterhausen. Condensator fiir Carbollisir
raume. Die G10cke a ist in das mit Wasser gefiillte Bassin l hineingesetzt, so 
dass die Kuppel c fast auf del' Miindung del' R6hre d liegt. Wird die Glocke c 
gehoben, so entsteht in derselben ein luftverdiinnter Raum. Oeffnet. man 
gleichzeitig Hahn h, so werden die Sauredampfe aus dem Carbonisirraum f 
in die Glocke gesaugt. Wird nun Hahn h geschlossen, so condensiren sich 
die Dampfe bez\\,. Gase und vermischen sich mit clem im Bassin l befincl
lichen Wasser. (D. P. 31419.) 

Fig. 213. 

f 

Ein von ED. PATRY in Genf angegebenes Elltfettungs- und Reini
gUllg s v e rfah r en besteht darin, dass die Wolle in einem geschlossenen 
Cylinder mit dampffiirmigem Toluol, welches von oben her eingefiihrt wird, 
entfettet wird. Das am untel'll Ende des Cylinders abfliessende fetthaltige 
Toluol wird nach dem Verdampfungskessel geleitet., von welchem es wieder 
dampffiirmig nach clem Entfettungscylincler striimt. 1st die Wolle geniigend 
entfettet, so behandelt man dieselbe in gleicher Weise mit Wasserdampf. 
Das condensirte Wasser fiihrt aus del' Woll e die letzten Reste Liisungsmittel 
sowie die in Wasser liislichen Substanzen aus del' Wolle abo 

E. TREMsAL in Loth, Belgien. entfettet Wolle folgendennaassen: Die 
Wolle wird mit dem Entfettungsbad dnrch eine Reihe von BehiUtern EEl 
gefiihrt, zwischen welchen sich Unterstiitzungen 001 D unci Presswalzen 
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B BI befinden. In den Behaltern wird die Striimung des Hades dadurch 
hervorgerufen, dass dasselbe durch eine Hebevorrichtung Ii' von einem tiefer 
stehenden Kasten A.A 1 gehoben wird, urn in den letzteren am Ende EI des 
Hehalters EEl durch 001 und ein Sieb K zuriickzulaufen, welches die 
vom 'ruche odeI' den Presswalzen herunterfallende Wolle aufnehmen soil . 
.Ie zwei Hader 661 mit Abteilungen sind in jedem del' Rehalter EEl an
geordnet. Die Hader 6 tauchen die Wolle in das Bad ein , und das Rad 
6 1 nimmt dieselbe in seine Abteilungen auf, um sie auf 001 zu bringen. 
In dem unteren Kasten des .Entfettungsbades .A.A I befinden sich Scheide
wande H HI H2, welehe bestimmt sind, auf dem Boden des genannten Kastens 
die von del' Wolle, entfernten Unreinigkeiten zuriickzuhalten. Filter J J be
fiirdern die Klarullg des Rades. (D. P. 2559!)) 

Fig. 214. 

Nach dem Zus.-Pat. 31166 sind die Rader 6 6 1 nicht mit Abteilungen 
unci tiefen Riffelungen, sondern mit kleincn Schaufeln odeI' Zahnen versehen, 
lind unter denselben ist eine wellenfiirmig gebogone perforirte Laufrinne an
gebracht. 

G. FERNAU & Co. ill Briigge verfahren zur Reinigung von Faser
stoffen folgendermaassen. Die in Form von Biindern vorhandenen Faserstolfe 
werden zunachst zu einelll Vliess von gleichmassiger Starke vereinigt und 
zwischen Walzen durch eill Siiurebad hindurchgefiihrt, dessen Sauregracl 
:tlltomatisch constant erhalten wird. Zwischen Presscylindern hindurch 
gelangt das Vliess VOll oben in einen Carbonisator , in welchem von 
lInten her die abziehenden Rallchgase eines Coksofens einstriimen. Ein 
~fetalltuch ohne Ende tragt das Vliess im Zickzack-Wege durch den Carbo
nisator und weiter zwischen cannelirte Walzen, welche im Verein mit Reibel'll, 
Hecheln, Ausstaubern u. s. w. dassel be von den verkohlten vegetabilischen 
Verunreinigungen befreien, woruuf das Vliess auf eine Spule aufgewickeJt 
wird. (D. P. 27794.) 

DEPOUlLLY in Paris und die SOCIB'l'l~ C. GAR~Ilm ET FRANCISQUE VOLAND 
in Lyon bringen ~Iust e r auf Geweb eu dnrch partielle Contraction 
ihrer Faden mittelst chemischer :\littel hervor. Gewebe, welche aus vegc
tabilischen lind animalischen Btolfcn bestehen, wenlen mit alkalischen Uisun-



Gespinnstfasern, Cellulose, Bleichen, Farben und Drucken. 465 

gen (Natronlauge u. s. w.), welche nUl" den vegetabilischen Stoff contrahiren, 
behandelt, wahrend Gewebe, welche nur aus vegetabilischen Stoffen bestehen, 
entweder mit verdickter alkalischer Losung bedruckt oder an bestimmten 
Stellen mit Schntzpappe bedeckt und dana der alkalis chen Lusung ausgesetzt 
werden. (D. P. 30966.) 

EDSON in Adams, ~Iass., stellt kiinstliches Elfenbein aus Xylonit 
oder Verbindungen des Pyroxylins her. Man bringt dies in Form von Platten, 
presst eine Anzahl solcher Platten von verschiedener Farbung und Dichte 
zu einem Stiicke zusammen und zerschneidet dieses in senkrechter Richtung 
zu den einzelnen Platten wieder in Scheiben. Diese Scheiben zeigen als
dann annahernd die Structur des natiirlichell Elfenbeills. (D. P. 27918 ) 

LOCKWOOD in Albany, New-York, imitirt dagegen Elfenbein aus Knochen
mehl, das mit Ammoniumphosphat behandelt wird. Ein Zusatz von Zink
vitriol soIl die Aufliisung des in dem Knochenmehle enthaltenen Leimes ver
hiiten. (D. P. 27659.) 

BARTON in Rixdorf bei Berlin stellt Korkteppiche (Linoleulll) her, ill
dem die kleinen Stiickchen aus Korkmehl und oxydirtem Leinol, ehe man 
sie auf das Gewebe bringt und mit letzterem vereinigt, zwischen zwei hori
zontal angeordneten, fast dicht an einander liegenden Walzen hindurchgefiihrt 
und dadurch in schmale, diinnc Streifen ausgewalzt werden. Diese werden 
tlann auf das Gewebe gebracht und mit letzterem vereinigt. (D. P. 30776.) 

Bleichen. :FISCHER in Giippersdorf hat eine Schlendermaschine 
Zllm Bleichen und Farben angegeben (D. P. 29702). Die Fliissigkeit 
wird mittelst der Zuleitungs- Fig. 215. 
1'ohre D in den inneren Man
tcl des Schlellclermaschinen
kessels eingefiihrt. Diese 
Hohre simi an ihrem unte
ren, nach aussen gerichtet.eu 
Toil mit einem Ausstrome
schlitz versehen, in welchem 
behufs Reinigllng je ein mit 
Ansatz m versehener Schieber 
E auf- und abschiebbar all
gebracht ist. 

Nach dem D.P. 3175.5 
stellt FISCHER in Giippersdorf 
die innere Wanclung des 
Schleudermaschinenkessels aus einem gazefijrmigen Sieb her, welches 
dnrch verticale oder schrage Stiitzen festgehalten wird. 

Nach dem D. P. 28050 von J. FARMER in Salford und AUG. LALANCE 
ill Miilhausen wird das zu behandelnde Zeug iiber perforirte, durchlassige 
Cylinder oder perforirte, durchHi.ssige Platten gefiihrt, welche in einem mit 
der Bleichfliissigkeit gefiillten Behalter angeordnet sind. Die Fliissigkeit 

Biedermann, Jahrb. VII. 30 
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wird durch Saug- oder Druckpumpen, Schraubenfliigel oder andere derartige. 
Hilfsmittel in continuirliche Circulation versetzt und durch die Zwischenraume 
des -passirenden Zeuges hindurch gesaugt odeI' gedriickt. 

Fig. 216. Das Zusatzpatent 31352 beschreibt 
:~ die Anordnung eines Rohres k, des sen Aus-

'\ / '11'" flussmiindung sich vertical iiber dem ~e-
.----;,----~ ~--~, '-'-... ::J servoir a befindet und so angebracht 1St, 

dass die Fliissigkeit in Stralen sich auf 
das iiber eine perforirte Platte c gefiihrte 
Gewebe ergiesst, sowie die Ausfiihrung del' 
perforirten Cylinder, bei welchen jedes Loch 
mit einer in del' Cylinderoberflache ange-

Q brachten Versenkung versehen ist. 
Der Apparat soll nicht nul' zum Blei

chen, sondern auch zum Waschen, Farben 
und Appretiren benutzt werden. 

C. A. MARTIN in Wildenfels kocht zum Bleichen von Leinen und 
Jutefaser diese Stoffe zunachst in einer aus Soda und Terpentiniilbe
stehenden Lauge aus und unterwil'ft sie dann einel' zwei- odeI' mehrmaligen 
Kochung in einer aus Soda und Benzin bestehenden Lauge. Nach jeder 
Roehung werden die Stoffe mit einem mit schwefelsaurer Thonerde versetzten 
Chlorbade und einem schwach sauren Wasserbade behandelt. (D. P. 31413.) 

J. BAYNES THOMPSON und J. PELLATT RICKMAN in London kocben 
die zu bleichenden Gewebe aus Pflanzenfasern zunachst zum Zwecke der 
Verseifung und Entfernung del' auf den Fasern befindlichen Fett- und Harz
stoffe wiederholt 3 Stunden lang in einem Cyankalium- oder Cyannatriumbade 
aus. Die ausgewaschenen Gewebe gelangen dann kurze Zeit in ein luftdicht 
verschliessbares Gefass, in ein Chlorkalkbad, wol'auf das letztere dul'ch eine 
Kohlensaure-Atmosphare ersetzt wird. Um ein vollendetes Weiss zu erzeugen, 
werden die nunmehr ausgewaschenen Gewebe zunachst in ein Bad von 
Anilinviolet mit Oxalsaure lmd schliesslich in ein solches von Oxalsaure
losung allein gebracht. (D. P. 26839.) 

Anstatt das mit Bleichkalklosung befeuchtete Gut lediglich mit reiner 
Kohlensaure in einem geschlossenen Gefasse zu behandeln, kann man nach 
dem Zus.-Pat. 30830 dasselbe nach Belieben auch mit atmospharischer Luft 
von gewiihnlichem oder hiiherem Kohlensauregehalt in einem gesehlossenen 
oder 'in einem offenen Gefasse oder mit reiner Kohlensaure in einern offenen 
Gefasse behandeln. 

Naeh G. LUNGE in Ziirich soll beirn Bleichen vegetabilischer 
Stoffe mit Chlorkalk zur Verstarkung der Wirksamkeit den Chlorkalk
liisungen Essigsaure odeI' Ameisensaure odeI' eine ahnliche schwache Saure 
zugesetzt werden. Man gebraucbt nul' wenig davon, weil die Saure imrner 
wiederregenerkt wird. Zunacbst entsteht aus Essigsaure und Chlorkalk 
freieunterchlorige Saure und essigsaures Calcium. Jene giebt ihren Sauer-
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stoff ab unci wird zu Salzsaure, welche mit dem essigsaurem Kalk sofort 
Chlorcalcium und freie Essigsaure bildet. Dies ist wichtig, da Essigsaure 
nicht wie Salzsaure die Faser bei langerer Beriihrung angreift. Da ke'ine 
unliislichen Kalksalze zugegen sind, so brauchen die Stoffe nach dem Bleichen 
nichtmit Bauren behande1t und nochmals ausgewaschen zu werden. Die 
bisher angewendeten Activirungsmittel, Schwefelsaure, Balzsaure, Oxalsaure 
scheiden aus dem Chlorkalk auch freies Chlor ab, welches die Fasern zu 
heftig angreift und dem Arbeiter und der Maschinerie schiidlich ist. Kohlenr 
saure ·setzt zwar auch nur unterchlorige Saure in Freiheit, allein die G~~
form erschwert ihre Anwendung. (D. P. 31741.) 

Ein Patent von G. KASSNER in Breslau (D. P. 31666) bezieht 
sich auf die Anwendung des pulverisirten mangansauren Baryts BaMnO' 
als Bleich- bezw. Oxydationsmittel fiir Fliissigkeiten von neutraler, alkalischer 
odeI' saurer Reaction; ferner auf die Regeneration des mangansauren Baryts 
durch Gliihen bei Luftzutritt aus der Verbindung von ~Iangansuperoxyd mit 
Baryt Mn02BaO. 

Der mangansaure Baryt wird durch einen Ueberschuss von Wasser in 
Manganoxyd (bezw. Hyperoxyd) und in liislichen, roten, iibermallgansauren 
Baryt zerlegt. Leichter gebt diese Zerlegung mit Hilfe von Kohlensaure 
oder einer Mineralsaure vor sich. Z. B.: 

1) 3 (MnO'Ba) = Mn02 + 2 BaO + (~fnO')2Ba 
odeI': 

2) 3 (MnO'Ba) + 2H2S04 = 2H2 0 + ~In02 + 2BaSO' + (Mn04)2Ba. 
Der iibermangansaure Baryt geht aber selbst wieder durch Reduction 

in Mn02 und in BaO iiber. Versetzt man die reine Losung des iibermangan
sauren Baryts mit der aquivalenten Menge freier Schwefelsaure, so bildet 
sich freie Uebermangansaure, welche ihrerseits ebenso leicht in Mn02 und 
freien Sauerstoff zerfallt. Dieser aus der Uebermangansaure, sei sie in Form 
ihres Salzes oder in freiem Zustande vorhanden, ausgetriebene Sauerstoff 
ist es, welcher besonders kraftige oxydirende und bleichende Eigenschaften 
besitzt und sich in Gestalt des mangansauren Baryts technisch verwerten litsst. 

HORACE KOE'CHLIN in J.iirrach setzt bei seinem Verfahren zum Bleichen 
und Entfetten von vegetabilischen Textilstoffen (mittelst Alkalien unter An
wendung von Dampf oder heisser Luft)*) um die Oxydation der Baumwolle 
durch die dem Dampfe beigemischte Luft zu verhindern, dem kaustischen 
Alkali Natriumsulfit oder -bisulfit zu. (D. P. 27745.) 

EUGENE HERMITE in Rouen benutzt beim Bleichen von Textilstoffen, 
besonders, von Papierzeug, die Elektricitat. Ein elektrischer Strom wird 
durch zwei als positive und negative Elektrode dienende, in einer mit Kochsalz
liisung gefiillten Kufe aufgestellte Bleicylinder geleitet, welchedurch eine 
poriise, ebenfalls mit Kochsalzliisung gefiillte Zelle getrennt sind. Es resul
tirt NatroJllauge, welche zum Vorbleichen des Bleichgutes (Papierzeug), und, 

0) ,Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 427. 

30* 
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Chlorbleiliisung, welehe zum Bleiehen selbst dient. }Iau bringt die Natron
lauge in einen Hollander, mit einer Bodenplatte a aus Blei, welehe mit dem 

Fig. 217. negativen Pole eines Strom
erzeugers verbunden ist, 
wuhrend der positive Pol 
mit del' aus Kohle oder 
Platin bestehenden Platte e 
in leitender Verbindung 
steht. Zwischen Blei- und 

A Kohle-, bezw. Platinplatte 
ist die durchlochte Thon
platte d, iiber der Kohle
platte eine ebensolche d' 
angebracht. Das zu blei

chende Papierzeug befindet sich iiber der letzteren und wird durch das 
freiwenlende Chlor gebleicht, wahrend Blei an der Bleiplatte a nieder
geschlagen wird und wieder zur Gewinnung nener }Iengen Ohlorbleiliisung 
dient. (D. P. 30790.) 

Farben, Beizen und Appretur. Die SOCIETE ANoNnlE DES TEINTURES 
ET ApPRlhs DE TARABE in Tarare, Rhone, Hisst zum Furben der Gewebe 

Fig. 218. 

I 

in Stiicken diesel ben dureh ein Bad 
gehen, welches zwischen den Mantel
fHichen zweier rotirender Oylinder G
und H gebildet wircl. Die Maschine 
zum Farben cler Gewebe besteht aus 
den heizbaren gegen einander ge
pre~sten Oylindern G und H, Zufiih
rungswalze J, Breithalter N, Auf
wickelwalze K, Farbreservoir B und 
einer }'arbverteilungsvorrichtung, wel~he 
die FarbHiissigkeit dem Cylinder G 
gleichmassig iiber die ganze Lange 

desselben verteilt zufiihrt. (D. P. 30160.) 
Ueber ein nenes Verfahren der Chromoxydbeizung macht 

H. KOCHLIN .Mitteilungen. Das Verfahren beruht darauf, dass mit Alkali 
iibersattigte Chrollloxydsalzliisnngen durch blosse Beriihrung mit der Faser 
ihr Chromoxyd an diese abgeben, ohne dass Trocknung niitig ist. Der 
Stoff wird in einem Bade von 2 Ranmteilen Chromacetat von 16 0 , 2 Natron
lauge von 360 nnd Wasser geklotzt, 12 Stunden ruhig sich seIber iiberlassen 
und schliesslich griindlich gewaschen. Fast alles Ohromoxyd bleibt in einer 
sehr wirksamen, Farbstoffe kraftig anziehenden Form unliislich zuriiek. Je 
alkaliseher das Mordant ist, desto bestandiger sind die Liisungen und 
desto besser beizen dieselben. Ein Zusatz von noch 5 Teilen Natronlauge 
wiirde ein noeh ausgiebigeres }Iorclant geben, aber die Gefahr cler Zn-
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sammenziehung des Gewebes unter del' kaustischen Einwirkung wiirde ver
mehrt. Werden anstatt 2 nur 1·5 Teile Natriumhydrat genommen, so triibt 
sich das Bad bald und gelatinisirt nach kurzer Zeit. Auch Eisenoxyd Hisst 
sich in ahnlicher Weise auf del' Pflanzenfaser befestigen, wenn man sich 
einer ~fischung von 2 Ferrinitrat von 40°, 2 Natronlauge von 36°, Glycerin 
von 280 bedient. (Ding!. 2M, 133; Chern. fnd. 8, 14). 

ED. CREBASSA und Baron P. CALNET ROGNIAT in Paris wollen beim 
Farben von Pflanzen- und Tierstoffen nach dem EngL P. 5670 vom 
7. December 1883 die Anwendung von Warme bei den }<'arbeoperationen 
(Dampfen) vermeiden und glauben dies durch eine besondere Beize zu 
erreichen. Dieselbe besteht aus 100 TIn. Wasser, 5 TIn. Soda, 1·5 nn 
Calciumhypochlorit und 0·1 Tl. Bariumsuperoxyd. Nach dem Aufkochen 
lasst man absetzen, decantirt die Fliissigkeit und versetzt dieselbe mit 
1/10 Liter Glycerin. Diese Beize soli noeh verschiedene ausserordentliche 
V orziige besitzen. 

Abbe FRANQOIS CHEvALmR in Paris. Be iz e fiir J;'aserstoffe (D. P. 27486). 
Das Verfahren zum Waschen und Reinigcll von Wolle, Seide, }<'Iachs, Ramie
und anderen Gespinnststoffen, sowie zum Entschalen del' Seide und Abhaspeln 
del' Cocons ist wesentlich gekennzeichnet durch die Anwendung von Badei'll 
von gewiihnlicher Temperatur unter Zuhilfenahme einer Beize, welche 
folgendermaassen zusammengesetzt ist: Auf 20 hI Wasser 70 kg Salzsaure; 
zu dieser Mischung kommen 3 kg eines Jurakalksteines, welcher reich an 
Kohlenwasserstoffen ist und ausser dem kohlensauren Kalk auch kohlensaure 
Magnesia etc. entha1t; 5 kg thon- oder kalkhaltige Erde, 3 kg reiner kohlen
saurer Kalk und 3 kg Phosphat, auch wird Knochenerde zugesetzt. Auf 
20 hI Fliissigkeit nimmt lllan 200 kg Wolle, welche bereits vorher durch ein 
Wasserbad von den alkalihaltigen Substanzen gereinigt war, nach 1/2 Stunde 
nimmt man die Wolle aus dem Bade und setzt das Waschen in den ge
wiihnlichen Seifen- und Sodabadern fort. Hierdurch werden aile der Wolle 
schadlichen Substanzen angegriffen, wahrend die niitzlichen, wie z. B. 
namentlich die iiligen Substanzen, unangegriffen bleiben. Diese Bader 
kiinnen unbegrenzt oft benutzt werden und ist nul' die Menge zu ersetzen, 
um die das Bad durch den Absatz der unreinen Stoffe, die entfernt werden 
miissen, kleiner wird. 

Der Ersatz des Brechweinsteins durch andere antimonhaltige Sub
stanzen wird vielfach versucht. Auch einige darauf sich beziehende Patente 
sind veriiffentlicht worden. 

M. B. VOGEL in Lindenau bei Leipzig versetzt nach dem D. P. 30194 
eine wassrige Traubenzuckerliisung mit 20 Proc. Kalk enthaltender Kalk
milch und iiberHisst die Masse vier Wochen lang bei gewiihnlicher Temperatur 
sich selbst. Dann wird del' iiberfliissige Kalk ausgefaIlt und abfiltrirt und 
die mit Salzsaure sauer gemachte Liisung bei 400 mit Antimon digerirt . 
.Anstatt die Zucker16sung bei gewiihnlicher Temperatur sieh selbst zu iiber
lassen, wird vorteilhaft eine griissere Menge Kupfervitriol hinzugefiigt und 
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anfanglich bei 25 0 , zuletzt, aUmalig steigend, bei 400 C. Luft hindurcb 
geblasen. Das Kupferox-yd soll die Gelbfarbung der Masse verhindern. 

DITTLER in Hochst lost Antimonoxyd oder die Salze desselben in einer 
Lisung der Alkalien, alkalischer Erden oder der Carbonate der ersteren in 
Glycerin.- Die Losung wird mit Wasser nach Belieben verdiinnt mid filtrirt 
und das iiberschiissige Alkali durch Zusatz einer Saure neutralisirt. 
(D. P. 31688.) 

KJACQUET empfiehlt eine Mischung von· basis chern Antimon c 

oxalat und · Ammoniumoxalat als einen Ersatz fiir Brechweinstein bEli 
<ler Fixirung von Gerbsaure und derjenigen Farben, welche clie Gerbsaure
Heize erfordern, z. B. ~Iethylenblau. Das basische Salz wird aus Antimon
Kaliumoxalat clurch Fallen mit Ammoniak bereitet unci wircl in der Form 
eines Teiges zusammen mit clem cloppelten Gewicht oxalsaurem Ammonium 
der :Mischung von FarbstoiI, Gerbsaure u. s. w. in gebrauchlichem Verhaltnis 
zugesetzt. Nach dem Dampfen wird das Zeug in einem kalkhaltigen Bade 
g'ewaschen, so dass clie Oxalsaure neutralisirt winl. (Bull. soc. Mulh. 1885, 318.) 

WENDEL ZWICK in Neumiihle·Albersweiler, Rheinpfalz. Verfahren zur 
Herstellung von G I an z s tar k e. 1 kg Wachs und I kg Stearin, auch einige 
Tropfen eines atherischen, wohlriechenden Oeles werden in einem Topf bis 
zum Schmelzen erhitzt. Der heissen Fliissigkeit werden unter sorgfaltigem 
Umriihren 250 g 10 gradige Aetznatronlauge zugesetzt, wodurch sofort eine 
dicke, weiche Masse entsteht. Bei weiterem Erhitzen wird dieselbe wieder 
diinnfiiissig, worauf sie mit ca. 20 I siedendem Wasser verdiinnt, mit ca. 100 kg 
Starke vermischt und iIi Formen gegossen wird. (D. P. 29975.) 

CHARLES MATTER in }Iiilhausen i. E. hat eine Farbesiebmaschine 
construirt. (D. P. 29855.) Die durch die Schiebegewichte H HI nach Be-

Fig. 219. lieben gegen ihre Siebe aus-

riickbaren PiDsel EEl, wer
den durch die mit den Oesen 
c und c l ver chene Fiihrungs
titange D mittel 't der Parallel
kurbelll 0 0 1 in eine kreisende 
Bewegung versetz, wah rend 
gleichzeitig die Siebe durch 

tirnrador a und d l entgegengesetzt ge
dreht werden. Die Kurbeln und Stim
rader itzen auf den Achsell B und BI, 
welche dllrch Kugelradenriebe von den 
Scheiben P und pi aus ibre Bewegung 
erhalten . 

CUARLES COLLIN und LOCI!!N BENOlST 

in Paris benutzen als Reductionskiipe fiir Indigo und Blauschwarz 
eine Garungskiipe. Urn fiir das Garungsferment moglichst giinstige 
Wachstnmbedingungen zu erzeugen,. werden der Kiipe gekochtes Starkemehl, 
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Glucose nnd Ammoniaksalze zugefiigt. Die bei del' Garung entstehenden 
Sauren werden ausser durch Natronlauge noch durch in del' Kiipe sus
pendirte, gebrannte Magnesia neutralisirt. (D. P. 30449.) 

Bekanntlich kommen gegenwartig das Alizarin nnd ahnliche Farbstoffe 
in Wasser snspendirt im Handel vor; dieselben werden fiir Druckfarben mit 
Starkeverdickung (mit oder ohne Oel), Thonerde-, Eisen-, Chrom- und Kalk
salzen· gemischt und, urn feurige und echte Farben zu erzielen, auf mit Oel
emulsion impragnirten Stoff aufgedruckt. 

Eine Erfindung von GUSTAV JAGENBURG in Rydboholm, Schweden und 
Dr. C. LEVERKUS & SOHNE in Leverkusen bei Koln (D. P. 29958) hat den 
Zweck die kostspielige und umstandliche Oelimpragnirung del' Waare zu 
umgehen. Die betreffenden Farbstoffe werden vor ihrer Verwendung als 
Druckfarbe in trockenem Zustande mit Oel, Fett oder Fettbestandteileri ver
rieben und danll erst in iiblicher Art zur Allwendung gebracht. 

Der ·ausgepresste und getrocknete Farbstoff wird auf einer Farbmiihle 
zwischen Miihlsteinen mit etwa 4 TIn. seines Gewichtes Oel- oder Fett
bestandteilen angerieben, wodurch das Alizarin wieder in eine voluminose 
20 proc. Paste verwandelt wird. Urn noch vorhandene, nicht aufs feinste 
gemahlene Farbstoffpartikel zu entfernen, wird der praparirte Farbstoff auf 
einer MATTER'schen Siebmaschine gesiebt (s. oben) und ist nun zur Anwen
dung von Druckproben fertig. 

Man nimmt z. B. fiir Rot: 
2750 g Verdickung, 

470 g praparirtes Alizarin 20 Proc., 
30 g Zinnchlorid 24 b B., 

Die Verdickung besteht aus: 
6000 g Weizenstarke, 
6000 g Weizenmehl, 

.,}48 g essigsaure Thonerde 10 0 B., 
280 g essigsauren Kalk 17 0 B. 

60 1 Wasser, 
10 1 Essigsaure 8 0 B. 

An Stelle der essigsauren Thonerde kann Rhodanaluminium oder je 
nach der erforderlichen Niiance jedes andere Mordant genommen werden:'. 

Fiir Nitr{)alizarin, Alizarinblau sind die bekannten Farbenmischungen 
zu nehmen. 

G. H. UNDERWOOD in Manchester hat Neuerungen im Indigo-Zeug
druck angegeben. (Eng!. P. 421 v._ 2. Jan. 1884.) Del' zu bedr,uckende 
Stoff wird g.ebeizt mit Sehwefelarsen, entweder verdiekt mit Starke oder ge
lost in Alkali oder Alkaliearbonat Das so gebeizte Zeug wird mit folgendem 
Praparat bedruekt. Von dem Indigo wird nun nieht eine Kupe hergestellt, 
sondern derselbe wird mit Wasser oder Alkalilosung zu einem Brei ver
mahlen. Diesel' wird. mit Starke oder einem and ern Verdickungsmittel 
versetzt. Darauf wird noeh starke Natronlauge zugemischt, und die Masse 
ist fertig zum Drueken. Dureh die Operation des Dampfens wird der Indigo 
zu Indigweiss reducirt. Bei den folgenden Proeessen, Verweilen del' Zeuge 
in den Oxydirriiumen, Wasehen u. s. w. wire! durch Sauerstoffaufnahme das 
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Indigoblau zuriickgebildet. (Die Erzeugung des IndigbJaus auf der Faser 
wird schon lange ausgeiibt.) 

La Societe P. BONNET & CO. in St. Jons, RhOne, erzeugt bra un e 
Farben auf Webstoffen in folgender Weise. (Engl. P. 5730 v. 13. Dez. 
1883.) Das Gewebe wird zuerst in eine warme wassrige Lasung eines 
Paradiaminsalzes (vorzugsweise Paraphenylendiamin) getaucht, und dann 
dem Oxydationsprocesse mittelst der "Anilinschwarz-Mischung", d. h. Kalium
chlorat und ein Vanadinsalz oder Bichromat, unterworfen. 

E. B. YOUNG und Jos. RUDOLF in Chemnitz haben einen Apparat zur 
Messung des Indigotingehaltes von Indigo und Indigolasungen con-

Fig. 220. struirt. Derselbe besteht aus einem oberen cylindrischen 

i 

Glasgefas a, dessen oberer Teil mit Mebllschraubchen 
und dariiber eingeschliffencm nut ge chlo ell und dessen 
IInterer Teil mit einem Hahn cl vcrseheu isl. Der untere 
Teil besteht au~ cineI' I;mgclI Glasnjhre f , von einem durch
brochenen Metallrohr geschutzt, genau calibrirt, da~ ich au 
ein cylindri 'che Gefii 9 an chliesst, welcbe ' wieder roit 
einem Rohr mit Hahn h \'er 'ehen und mit einem offeneu 
Gefli i yerbtrnden it. 

Ein gewi e Quantum fein gericbenon aufgelO ten uuti 
reducirten Indigos wird in das obol'o Gefa s a chnell hinein
ge cblittet \\'orauf das elbe ·o£ort gut vel' chlossen Lrnd eine 
Zeit lang gut ge 'ehuttelt wird, damit der Indigo von der 
iro Gera vOl'handencn Luft oxydil't wird. Nach ciner g('
wi en Zeit schraubt man die Rohre fan, iiffnet den oberon 
Hahn d wiihrend der lmtere Hahn h ge chlos en bleibt. 
Die Liisung tropfclt gaU'/' langsam durch das ganze Rohr f 
in das untere Ger-ass 9 und wird auf die em langen Wege ,0 

r====~ innig mit der Luft in Beriihl'uog gebracht, da.,~ 

del' Indigo gaIn oxydirt ist. Wenu die Flus igkeit 
vollig im unteren Ger-ass ist, otinet man den nll
teren Hahn h, uachdem da,' kleino Ger-as i mit 
Was er gefiillt i t. Da dUTch die Oxydation del' 
Luft auer toft' entnomlllon ist, ist ein Vacuum im 
Appal'a~ entst.'tnden unci die .!<·Iii sigkeit wird in 
dem engen Rohr I'on dem atmo phiiri chen Luft
druok hinaufgetriebeu. 

Das Rohr ist ent prechend gradnjrt, damit 

bei einer gewissen Th'Ienge ]ndigolasung der Indigotingehalt des Indigos in 
Procenten sofort genau abgelesen werden kann. (D. P. 30485.) 

,Der auf S. 437 erwahnte Azofarbstoff aus 'l'etrazodiphenyI und ;S'-Naph
tylaminsulfosaure wird von del' ACTIENGESELLSCHAFT FUR ANILINFABRIKATION 
dargesteUt und als "Kongo" in den Handel gebracht. Derselbe zeichnet 
sieh dadurch aus, dass er von del' Pflanzenfasel' direct ohne Anwendung 
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von Beize aufgenommen wird und der .Faser eine lebhaft rote dem Tiirkisch
rot sehr ahnliche Farbe erteilt. Lose Baumwolle farbt man, wie C. A . .l!fAR
TIUS mitteilt (Verh. des Ver. f. Gew.-Fleiss 188.1, 56) in kochendem Wasser 
mit 2 Proc. Farbstoff 0 h n e jed e B e i z e, lasst zwei Stunden stehen und 
trocknet. Nach dem Trocknen wird die BaumwoIIe im Seifenbade (4 bis 5 
Proc. Schmierseife) behandelt und so lange geseift, bis die Farbe klar ge
worden ist und den Ton eines gelblichen 'l'iirkischrot angenommen hat. 
Garne und Stiickwaaren trocknet man nicht vor dem Seifen, sondern bringt 
sie direct in das Seifenbad. Bisweilen empfiehlt sich die Anwendung von 
etwas Beize; man setzt dann dem Farbebade eine Liisung von 1 Proc. Kali
alaun und 4 Proc. Borax zu. Ferner wird folgender Weg empfohlen. Auf 
50 kg lose BaumwoIIe liist man im Farbekessel 11/2 kg zinnsaures Natrium, 
setzt 2 kg Kaliseife zu, dann kocht man auf, schaumt abgeschiedene Un
reinigkeiten ab, setzt dann 1 kg Farbstoff zu, bringt nach dessen Liisung die 
BaumwoIIe ein, kocht 2 Stunden lang, lasst langere Zeit stehen und schleudert 
die Baumwolle in del' Centrifuge abo Wichtig ist es, mit dem Kongo bei 
Siedehitze zu farben. 

Eine interessante Schilderung der neuesten chemischen Fort
schritte in der Kattundruckerei gab O. WITT im Verein fiir Gewerbe
:Beiss in Berlin (Verh. des Ver. f. Gewerbefl. 1885, 63). Es sei einiges 
daraus hervorgehoben. 

In Bezug auf das Dampfen der Gewebe empfiehit W. als Ersatz des be
kannten Continudampfers den sog. Schnelidampfer von MATTER und PLATT 
in Manchester. Dieser Apparat arbeitet mit gespanntem Dampf und bewirkt so 
(line vorHiufige Fixirung der meisten FaTben, wel~he erst spater in den grosseu 
Dampfapparaten zu Ende gefiihrt wird. Der AugenbIicksdampfer dient zur 
Entwickelung von Anilinschwarz, zum Verjagen iiberfliissiger Essigsaure, 
deren Dampfe in den gewiihnlichen geschlossenen Dampfkasten llicht ent
weichen kiinllten und daher die richtige Entwickelung der }<'arben storeH 
wiirden; er dient auch zur Befestigung vieler Beizen, wie Z. B. der alka
lischen Chrombeize; kurz er ist ein wesentliches Hilfsmittel der Druckerei 
geworden und hat die Vel'bindung von Farben ermiiglicht, die friiher gam 
unvertraglich waren. 

Wichtig ist die von WITZ in Rouen zuerst erwiihnte Umwandlung del' 
C e II u los e in 0 x y c e II u los e fiir die Aufnahme von Farbstoffen. 

Durch den Einfluss oxydirender Agentiell, besollders del' Oxyde des 
Chlors wird Cellulose in eine neue Substanz, iiber deren chemische Natur 
die Ansichten noch sehr geteilt sind, iibergefiihrt, die von WITZ Oxycellulose, 
von CROBB, der sich um das Studium diesel' Substanzen ebenfalls sehr ver
dient gemacht hat, Hydrocellulose genannt wird, und welche im Gegensatz 
zur Cellulose grosse Affinitat zu Farbstoffen besitzt. 

Gespinnstfasern,. welche 0 berflachlich in Oxycellulose verwandelt sind, 
farbell sich in Liisungen von Anilinfarbstoffen direct an, wahrend reine Cel
lulose dies nicht thut. Dies ist der Grund, weshalb Papier, welches stets 
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mit Chlorkalk behandelt ist, Farbstoffe aus ihren Losnngen anzieht, und zwar 
urn so mehr, je starker es gebleicht ist. 

Interessant ist ferner die neuerdings beobachtete Thatsache, dass die 
vegetabilische Faser gewisse alkalische ~r etallsalze zu zersetzen und sich den 
einen ihrer Componenten anzueignen vermag. 

Legt man Baumwolle in eine wasserige Losung von Chromoxydnatron, 
so wird dieselbe zersetzt; Natronlauge wird regenerirt und Chromoxyd 
schHigt sich in der Faser nieder. Eine so vorbereitete Faser ist fiir sehr 
viele Farbstoffe empfanglich und farbt sich in den Aufiosungen derselben wasch
echt an. Dieses Beizverfahren ist einer sehr ausgedehnten Anwendung fahig; 
in der Praxis gestaltet sich das Verfahren so, dass man den Stoff mit einer 
glycerinhaltigen Losung von Chromoxydnatron trankt, dann eine Minute lang 
dampft, waseht und farbt (vgl. oben S. 468). 

Schon RUNGE hat auf das Chromoxyd als Beize hingewiesen, aber erst 
in allerjiingster Zeit hat man den ganzen Wert dies,er Beize erkannt. Viele 
der wertvollsten Farbstoffe, wie Coerulein, Alizarinblau, Gallein, Gallocyanin 
lassen sich nur mit Hilfe des Chroms fixiren; das neu entdeckte Victoria
blau (vermuthlich ein a-Naphthyltetramethylrosanilin) wird so am echtesten 
und schonsten befestigt; so fixirtes Victoriablau lasst sich seifen, ohne von 
der Faser abzufallen, und man hat daher weiter Methoden aufgesucht, urn 
das Chromoxyd auf der Faser zu fixiren. Eine der elegantesten besteht im 
Aufdruck einer Mischung von doppelchromsaurem Kalium und unterschwefiig
saurem Natrium mit essigsaurer Magnesia auf das Gewebe. Diese Salze 
wirken bei massiger Warme und miiglichstem Ausschluss von Licht nicht 
auf einander ein. Dampft man aber den so bedruckten Stoff, so findet Re
duction des Chromates und, unter Einfiuss des Magnesiumsalzes, Abscheidung 
von Chromoxyd in der Faser statt. 

Ueber die Tiirkischrotiilbeize aus Ricinusol sagt WITT, dass 
der wirksame Bestandteil derselben nicht Ricinusolschwefelsaure sei. 
Die Beize lasst sich ebenso gut mit Salzsaure oder Natronlauge aus 
Ricinusol bereiten, und das Wirksame an derselben ist nur die Ricinusol
saure selbst. Fast aIle Gewebe werden jetzt vor dem Druck in der Weise 
vorbereitet, dass man sie mit einer ammoniakalischen Auflosung von Ricinus
iilsaure impragnirt, dann trocknet. Die auf solchem Gewebe gedruckten 
Farben besitzen einen Glanz und eine Widerstandsfahigkeit, welche den auf 
nicht praparirtem Gewebe gedruckten Farben mangeln. 

Viele fertige Farben kiinnen als Beize fiir andere Farben dienen. 
So wirkt z. B. das MILLER'sche Canarin (vgl. S. 457) als Beize fiir fast aIle 
Anilinfarbstoffe. Ein Gleiches thun aile Alizarinfarben. Man kann dieses 
Verhalten benutzen, indem man z. B. Alizarinrot durch nachtragliches An
farben mit Saffranin, Alizarinviolet mit Methylviolet verschonert. 

WITT bespricht dann die hauptsachlichsten Farhen. Wahrend die Ver
wendung des kiinstlichen Indigo's aus Orthonitrophenylpropiolsaure eine 
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sehr beschrankte ist, hat ein anderes Verfahren zur Bildung des Indigo auf 
dem Gewebe Anspruch auf hiichste Beachtung. 

Es ist dies eine rationelIe· Methode der iirtlichen Kupenbildung, deren 
Auffindung SCHLIEPER und BAUM in Elberfeld gelungen ist; das Verfahren 
besteht ungefahr in folgendem: man impragnirt das Gewebe vor dem Druck 
mit Traubenzucker, GIycose, einer Substanz, welche in Beruhrung mit Ak 
kalien heftig reducirend wirkt. Dann trocknet man scharf, bedruckt die Ge
webe mit einer Farbe, die aus fein gemahlenem Indigo, Natronlauge und 
Verdickungsmitteln besteht, und so dick ist, dass sie auf dem Gewebe haftet, 
nicht aber in dasselbe eindringt; das Gewebe wird nun alsbald getrocknet 
und gedampft. Bei dieser letzteren Operation verfiussigt sich die Farbe, 
dringt in das zuckerhaltige Gewebe ein und nun beginnt die Reaction. Del' 
Indigo wird zu Indigoweiss reducirt, welches sich mit dem Gewebe fest ver
bindet. Nach dem Dampfen sehen die gedruckten SteIIen graugrun aus, es 
ist dann kein Indigo mehr vorhanden. 1m Contact mit del' Luft aber ent
steht derselbe, beim Was chen fallen die liislichen Nebenproducte der Reac
tion ab, wahrend der Indigo, mit der Faser fest verbunden, zuruckbleibt. 
Der grosse Vorteil dieser Methode besteht darin, dass man Indigo nur ein
seitig auf die Faser aufbnngt, wahrend die Farberei unter allen U mstanden 
beide Seiten des Gewebes mit }<'arbstoff bedeckt; man braucht daher, urn 
"uni" blaue Gewebe zu erzielen, nur halb so viel Indigo als man bei An
wendung del' Kupe brauchen wurde; ein anderer V orteiI ist der, dass 
man so befestigten Indigo auch atzen kann, gerade wie das Kupenblau. 

Besonders wichtig ist das von PRUDHOMME entdeckte, von BRUNCK zu
erst technisch verwertete Alizarinblau. So lange dasselbe als solches in den 
Handel gebracht und nur durch essigsaures Chrom befestigt wurde, war seine 
Anwendung eine beschriinkte, und erstreckte sich nur auf jene FaIle, in 
clenen ein absolut seifenechtes Blau verlangt wurde. 

Man erkannte bald, dass ein Zusatz von Natriumbisulfit die Farbe 
wesentlich verbesserte. Wirklich bedeutsam wurde ihre Verwendung erst, 
als es BRUNCK gelang, eine in Wasser leicht liisliche Doppelverbindung des 
Alizarinblaus mit Natriumbisulfit herzustellen, welche patentirt wurde und 
unter dem Namen Alizarinblau S sich im Handel befindet.*) Seine Befesti
gung erfolgt durch Zusatz einer aus cssigsaurem Chrom und essigsaurem 
Nickel bestehenden Beize zur Druckfarbe und nachfolgendes Dampfen. 

Ein Indigoersatz, von dem man sich bei seinem Erscheinen sehr viel 
versprach, ist das Indophenol. In seiner Nuance und all seinen Eigen
schaften gleicht dasselbe dem Indigo so voIlstandig, dass man beide Farb
stoffe sehr leicht vel'wechseln kann. Nur im Verhalten gegen Sauren sind 
beide verschieden. Indigo ist indifferent gegen aIle Sauren, mit Aus
nahme von Salpetersaure, welche ihn unter Gelbfarbung zerstiirt. Indophenol 
ist ziemlich empfindlich fast gegen aIle Sauren und farbt sich dabei unter 

0) Techn.-chern. J abrb. 4, S. 344 nnd ii, S. 489 f. 
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Zersetzung rot. Dies ist der Grund, weshalb die im Anfang auf dieses Pro
duct gesetzten Hoffnungen nur unvollstandig in Erfiillung gingen. Indophenol 
biJdet genau wie Indigo ein farbloses Reductionsproduct, welches in alka
lischer Losung begierig Sauerstoff absorbirt und wieder zu Indophenol wird. 
In saurer Losung, namentlich in Gegenwart von Zinnverbindungen, ist da
gegen dies Product gehr bestandig; darauf griindet sich auch seine Anwen
dungsweise. Man iibergiesst Indophenolblau mit essigsaurem Zinn, wobei es 
in Indophenolweiss iibergeht. Die so erhaltene Paste wird verdickt und 
gedruckt. Beim Dampfen verfliegt die Essigsaure und eine Oxydation zu 
Indophenolblau findet statt, welches nunmehr wasch- und lichtecht fixirt 
zuriickbleibt. 

Das Indophenol in seinem reducirtem Zustande ist ein gutes Aetzmittel 
fiir Azofarbstoffe, namentlich Azoponceau auf Wolle. 

Unter den neueren violeten Farbstoffen ist das Gallocyanin zu er
wahnen, ein gleichzeitig basischer und saurer Korper, welcher durch die 
Einwirkung von Nitrosodimethylanilin auf Gallussimre entsteht. Diesel' 
Korper Hisst sich nur mittelst Chromoxyd auf dem Gewebe fixiren und ist 
dureh seine ausserordentliche Licht-, Luft- und Seifenechtheit zweifellos 
dazu berufen, eine grosse Rolle in der Druckerei zu spiel en. In Verbin
dung mit Kreuzbeeren lasst er sieh ebenfalls zum 'Ersatz des Indigo be
nutzen. 

Von ganz besonderem Interesse fiir die Druckerei sind ferner das 
Gallein und Coerulein, zwei durch BAEYER entdeckte Farbstoffe, welche 
lange Zeit technisch unbeachtet blieben, jetzt aber eine urn so wichtigere 
Rolle spiel en. 

Das Coerulein findet im Druck taglich ausgedehntere Verwendung, fast 
aIle die jetzt so beliebten olivgriinen Tone auf den Geweben werden mit 
demselben erzeugt; Coerulein ist ebenso licht-, luft- und waschecht wie Ali
zarin und Indigoblau, und leicht zu fixiren, indem man es mit essigsaurem 
Chrom und Natriumbisulfit aufdruckt; auch kann man dasselbe, ebenso wie 
Alizarinblau, unter Alizarinrot reserviren. Die von BRUNCK, gleichzeitig mit 
·dem Alizarinblau S entdeckte und patentirte, wasserlosliche Bisulfitverbin
dung des Coeruleins hat sich bis jetzt nicht einzubiirgern vermocht. 

Uuter den roten Farbstoffen findet im Druck nach wie vor das Alizarin 
die ausgedehnteste Verwendung. Dasselbe dient fast ausschliesslich zur Er
zengung aller Niiancen yom zartesten Rosa bis zum tiefsten Braunrot. 
Neuerungen in del' Art seiner Verwendung liegen nicht vor; die alten, ur
spriinglich fiir die natiirlichen Krappfarbstoffe ausgearbeiteten Recepte sind 
heute noch giiltig. Da indessen bei der Verwendung des Alizarins das zur 
Erzielung schoner Niiancen unumganglich notige Seifen mitunter lastig fallt, 
die Alizarin-Druckfarben auch weniger bequem und billig herzustellen sind 
als fiir andere Farbstoffe, 80 hat man sich schon mehrfach hemiiht, auch 
einen Ersatz fiir das Alizarin zu find en. Grosse Hoffnungen setzt man in 
diesel' Beziehung auf das ganz neuerding's eingefiihrte Azarin, die Bisulfit-
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verbindung eines Azofarbstoffes, welcher aus Didiazodioxysulfobenzid einer
seits und Beta-Naphthol anderseits bereitet wird; das Originelle dieser Er
findung Jiegt in der Einfiihrung der Suifongruppe, dureh deren Anwesenheit 
die den Azofarbstoffen sonst eig'ene Sublimirbarkeit vernichtet wird. Das 
Azarin fixirt sieh leieht und schon mit essigsaurer Thonerde, seheint ziemlieh 
eeht zu sein und wird seine Hauptanwendung wahrscheinlich zur Erzielung 
heller Farbentone find en. 

Man hat angefangen, in jiingster Zeit derartigen Kiirpern, die sieh olme 
Beize mit der vegetabilischen Faser verbillden, eine gross ere Beaehtung zu 
schenk en. Man glaubte friiher, dass derartige Korper nieht reeht niitzlich 
seien; man wusste ja, dass z. B. Bismarekbraun sieh mit der Faser direct 
verbindet, doell hielt man derartige Farbungen nieht fiir eeht; in neuerer 
Zeit hat man indessen gefunden, dass es' doeh }<'arbstoffe giebt, die sieh voll
kommen fest mit der Faser verbinden, wie z. B. das Flavophenin, das 
Canarin und das Kongorot. Das Canarin hat noell die Eigenschaft, anderell 
Farbstoffen gegeniiber die Rolle einer Beize zu spielen. 

Die sonstigen Neuerungen auf dem Gebiet del' gelben Farben sind fiir 
den Kattundruek weniger wichtig. Es waren als solche lleue gelbe Farb
stoffo. zu nenllen flas Auramin, ein Ammoniakderivat des Tetramethyldiamido
henzophenolls, ein sehr gHinzender, aber etwas licht- und saureempfindlieher 
}<'arbstoff; das Flavanilill, eill neues basisehes Gelb aus der Chinolinreihe; 
ferner die Erzeugung yon Cadmiumgelb auf der }<'aser durch Dampfen eines 
Gemisches von Cadmiull1nitrat und Natriumhyposulfit, endlich das sogenanllte 
:ichwefelfeste Chromgelb, ein Chromgelb, welches etwas Cadmiumnitrat ent
halt und daher mit Albumin hefestigt werden kann, ohne dareh den Sehwefel
gehalt des letzteren gebraunt zu werden. An den Aufdruek des Chrom
gelbs in Form seiner Liisung iu eitronensaurell1 Ammoniak und Entwiekelung 
der Farbe durch Dall1pfen mag endlich ebeufalls erinnert werden. 

XXXVIII. Papier. 

Allgemeines. Das Pap i e r u 11 Her e r Z e it, V ortrag' von C. HOFMA!SN 
(Pall.-Ztg. 1885, 856.) 

HARTIG untersuchte den Einfinss von In i n era lis chen Z us at zen auf 
die Qualitat des Papiers. (Pap.-Ztg. 1884, 358.) IIarzgeleimtes Strohpapier 
ohne mineralische Zusatze enthielt 2'05 Proe. Asche, 1 qm wog 259 g. Wurde 
das Papier satinirt, so wog es 264 g pro qm. Das Papier, mit 15 Proc. 
Gyps versetzt und satinirt, hatte 17'2 Proc. Asche und wog 239 g pro qm. 
Dureh das Satiniren nahmen zu die absolute Festigkeit urn 9'4 Proe., die 
Zahigkeit UIl1 6'6 Proc., der Arbeitsll10dul cles Zerreissens urn 16'5 Proc. 
Dagegen verliert das Papier durch den Zusatz yon 15 Proc. (genau 15'15 Proc.) 
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Gyps an absoluter J<'estigkeit 31'2 Proc., an Zahigkeit 23'1 Proe., an specifischer 
Zerreissungsarbeit urn 47'1 Proe. 

Die letzte Ziffer zeigt die grosse Verminderung del' Widerstandsfahig
keit des Papieres durch den Zusatz VOll 15 Proc. Gyps. 

CROSS und BEVAN besprechen Joum. Soc. chern. Ind. 4, 7 die Fahig
keit der Cell u los e, Wasser aufzunehmen. Die Verf. verwerfen die Theorie 
del' "Incrustation" und nehmen in den Pflanzen die Existenz bestimmter 
Verbindungen an, so von "Bastose" in del' Jute und von "Lignocellu
lose" im Holze. Diese Vorbindungen sollen unter Wasseraufnahme Cellu
lose abspalten. So wircl in del' Papierfabrikation clie Lignocellulose hydro
lysirt (unter Wasseraufnahme gespaltet) zur Gewinmmg von Cellulose. Die 
hierfiir benutzten Processe gehen teils unter 100 0 , teils iiber 100 0 VOl' sich. 
Von ersteren wird pmktisch benutzt claR PICTET'sche Verfahren *) der Be
hancUung von Holz mit concentrirter schwefliger Saure in geschlossenen Ge
fassen bei 80 bis 90 0 und 4 bis 5 Atm. Druck. Die Reaction der Saure 
ist nach den Verff. eine lediglich hydrolytisehe, soclass die ganze Sauremenge 
sich nach del' Reaction noeh vorfinclet. - Die Spaltung cler Lignocellulose 
durch verdiinnte Salpetersaure bei 60 bis 80 0 ist anscheinend einfaeher, in 
Wirklichkeit aber clurch die- begleitenden Oxydationserscheinungen compli
cirter. Dies gilt auch fiir SCHULZE'S Verfahren, die Lignocellulose bei noch 
niedrigerer Temperatur Hingere Zeit mit verdunnter Salpetersaure und Kalium
chlorat zu koch en. In den drei Fallen spaltet sich die Lignocellulose durch 
Wasseraufnahme in unliisliche Cellulose und losliche Derivate del' soge
nannten incrustirenden Substanz, wo bei ausser bei del' schwefligen Saure, 
noch Oxyclationsprocesse auftreten. Andere Processe verlaufen uber 100 o. -

Die Lignocellulose wird wie die Cellulose selbst von Wasser bei 160 bis 170 0 

angegriffen. Wenn hierbei auch im ersten Stadium eine Wasserabspaltung 
stattfinden mag, so tritt hierauf doch eine Spaltung des Moleciils unter 
Wasseraufnahme ein, deren Product eine braune, structurlose ~fasse ist. Del' 
Zusatz von manchen normal en, aber wenig stabilen Salzen erleichtert und 
vervollstandigt die Reaction, indem sich die Salze mit den liislichen Spal
tungsproducten verbinden. Zu diesen Salzen ~ehiiren die Sulfite cler Alkalien 
und alkalischen Erden, welche zugleich die Oxydation verhindern.*) Die 
Wirkung diesel' Salze ist hicrnach nur eine indirecte; die Sulfite spalten 
sich vermutlich in Base und saures Salz, von denen die erstere mit den 
Hydroxylgruppen der Reactionsproducte reagirt, und das letztere sich mit 
den aldehydartigen Substanzen verbindet. Sie wirken so gleichsam wie die 
Alkalien bei dem bekannten Verfahren uncl gleichzeitig wie die sauren Sul
fite bei den neueren Verfahren (MITSCH ERLICH etc.). Bei diesen beiden 
letzteren Verfabren ist die Reactionstemperatur niedriger, weil die freien 
Alkalien und Siiuren stark hydrolytisch wirken. Die Spaltungsproducte 

') Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 467. 
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verbinden sich mit den AIkaIien bezw. den sauren Sulfiten; im ersteren Faile 
treten Oxydationserscheinungen begleitend auf. 

Zur Unterscheidung der 0 x y cell u los e von L i g nos e benutzen 
CROSS und BEVAN (Chern. News 49, 257) eine Losung von saIzsaurem Phe
nylhydrazin, welche beim Erwarmen die Oxycellul08e tiefgelb, die Lignose 
nur undeutlich gelb tarbt. 

GOPPELSRODER beschreibt die Bildung von Oxy- und Chloro-Cellu
lose auf elektrochemischem Wege (Ding!. 254, 42). I,as8t man Baum
wolle oder Leinen, welche mit einer neutralen oder alkalisch gemachten 
Losung von Salpeter, Kochsalz oder Kaliumchlorat getrankt ist, mit dem 
positiven Pol einer galvanischen Zelle innerhalb der Fliissigkeit sich be
riihren, so nehmen die beriihrten Stellen gewisse Farbstoffe, z. B. Methylen
blau, Anilingriin, Fuchsin, begierig auf, wie wenn die Faser gebeizt ware. 
Wenn man tiirkischrot oder indigblau getarbte Stoffe an gewissen Stellen auf 
elektrolytischem Wege weiss atzt, so ist die Cellulose gleichfalls an dies en 
Stell en so verandert, dass sie ein sUirkeres Anziehungsvermiigen fiir Farb
stoffe hat, als die gewiihnliche weisse Cellulose. 

Strohpapier. BURO'f, die Herstellung VOll franzosischem gelbem 
Strohpapier, Pap.-Ztg. 1885, 775. 

Stofi' aus aItem Papier. GUICHARD in Paris stellt nach D. P. 3117 L 

Pap i e r s t 0 ff aus bedrucktem und beschriebenem Papier her, indem er 
dieses mit einer Mischung aus TerpentiniiI, JAvELLE'schem Bleichwasser UIid 
Seifenwasser in einer innen mit Erhiihungen besetzten Trommel, bei deren 
Drehung eingebrachte flache odeI' kugeligeKorper eine reibende und 
quetschende Wirkung ausiiben, behandelt. 

Holzstofi'. Zur Erkennung von Hoi z s chI iff imP a pie I' wird nach 
Pap.-Ztg. 1884, 697, das Papier mit einem Tropfen alkollOlischer Phloroglucin
lasung und hierauf die so angefeuchtete Stelle mit einem Tropfen reiner 
Salzsaure betupft. Bei Anwesenheit von HoIzschliff tritt ~ofort eine intensiv 
rote Farbung eill. 

ROTH in Regenstein (D. P. 26718). Vorrichtung zur Herstelluug 
von Holzstoff aus Sagespanen. 

KNIRSCH in Johal1llesberg bei Gablonz (D. P. 30131) hat eine Ho Jz
zerfaserungstrommel mit verstellbaren Sagesegmenten angegeben. Auf 
dem Umfang der Trommel befinden sieh in der Richtung der Kriimmung 
Schlitze, in welehen Sagen aufgestellt sind. Die Sagenreihen sind abwech
seInd nach reehts und links geneigt und dadurch im Stande die ganze 
Flaehe des vorgeIegten Holzes zu bearbeiten. 

So rtir a p par ate fiir H 0 Iz s to ff sind angegeben in D. P. 28095, 
GERLACH in Kloster-Buch; D. P. 29411, RICHTER in Obermittweida; D. P. 
30030, K. K. L. FILIAL-MASCHINENFABRIK VON ESCHER, WySS & CO. in Lees
dorf; D. P. 30706, SCHMIDT in SCHINDLER'S Werk bei Bockau; D. P. 31162, 
VEREIN. WERKSTA,TTEN ZUM BRUDERHAUS in Reutlingen, 
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Schachttrockenapparat fiir Holzstoff u. dgl. zum Trocknen in 
einem warm en Luftstrom (D. P. 28979), MONZIGER in Olten, Schweiz. 

Diimpfen von Holz. Da beim Dampfen des Holzes namentIich die 
oberen Teile des eisernen Kochel's durch die beim Kochen entstehenden 
Sauren angegriffen werden, so will SARRES in Buchholz (D. P. 28837) zur 
Verhinderung dessen den in dell Kessel eingefiihrten Dampfen von Zeit zu 
Zeit Ammoniak beimengen. Das SARREs'sche Verfahren wird vom Erfinder 
zum Diimpfen fiir braunen Holzstoff empfohlen. Hierzu bemerkt ~IiiLLER, 

Pap. Ztg. 1884, 1435, dass beim Dampfen von Holz sich viel Ameisensaure 
bilde, welche mit dem Ammoniak ameisensaures A.mmoniak giebt. Dieses 
zerfliIlt bei dem Druck von 4 bis 5 Atm. in Blausaure und Wasser, wodurch 
die Gesundheit der Arbeiter gefahrdet wire!. Verfasser meint, dass e i s ern e 
Dampfer durch einen A.nstrich von Kalk oder bessel' von einem Gemisch 
aus Natronwasserglas und Graphit sich Hinger conserviren wiirden, dass abel' 
im allgemeinell k u p fer n e Dampfer die be,ten und auf die Dauer die 

hilligsten sind. 
POND in Giens FalL" ~ew-York, und :IIORSE ill Rutland, Vermond, 

stellen nach D. P. 30273 Papierstoff aus IIolzspanen und dgl. her, 
indem sie die Spane mit ",Vasser odeI' tauge tt'anken und dann in einem 
geschlossenen BehaIter zunachst del' Einwirkung von hochgespanntem Dampf 
nnterwerfen. Das Dampfrohr miindet links tangential in den Kessel ein. 
Del' Dampf versetzt den Kesselinhalt in eine rotirende Bewegung, wodurch 

Fig. 221. die Fasern geschmeidig werden. 
Die }Iasse wird dallll in demselben 
Eehalter durch vertical gelagerte 
Walzen odeI' Kugeln zerfasert, 
welche durch die bei ihrer Rotation 
entstehende Centrifugalkraft gegen 
die innere Wandung des BehaIters 
geprcsst werden. 

Der Apparat zur Ausiibung 
des vorbezeichneten Verfahrens, wel
chen .Fig. 221 im Horizontalschnitt 
darsteIIt, besteht aus einem dicht 
verschliessbaren, mit einem Dampf
behiilter in Verbindung stehenden 
Behiilter A, in welch em eine cen

trale Achse H rotirt, die Anne J tragt, zwischen welchen in federnden, ver
stellbaren Lagern eine Reihe von Walzen K gelagert ist. 

Nach Pap. Ztg. 1885, 1090, bildet sich beim Dampfen von Holz als 
Nebenproduct leichtes Holziil, welches man gewinnt, indem man das 
Condensationswasser aus dem Dampfer sammelt oder den Abblas - Dampf 
kiihlt, und das Condensat auflangt. Man gewinnt so ein Rohiil, welches 
nach Reinigen mit Alkalien und Saure durch Wasserdampf destillirt und 
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nach dem Absetzen durch gebrannten Gyps getrocknet wird. Das reine 
Oel ist wasserhell, hat ein spec. Gew. von 0'85 und siedet bei 1660 C. 
Dasselbe eignet sich gut zum Ersatz des Terpentinols. 

Holzzellstoft'bereitung mit Alkalien und Schwefelalkalien. In Pap. 
Ztg. 1884, 400, ist die Darstellung von Halbcellulose aus Sagespanen 
beschrieben. Die Spane werden erst mit Aetznatron ausgekocht, dann mit 
Wasser und verdiinnter Schwefelsaure gewaschen, hierauf zweimal mit ver
diinnter Oxalsaurelosung gekocht und schliesslich mit kaltem Wasser ge
was chen. Die Spane werden gemahlen und im Abtropfkasten gesammelt. 

Nach dem Verfahren von SELLNICK in Leipzig (D. P. 28590) zur Ge
winnung von Pap i e r wird : das zu behandelnde Holz in eiserne Korbe ge
packt und in die Lauge (Alkali en) gebracht, worin ein vorlaufiges Einweichen 
statfindet. Dann wird das Holz mit dem Korb herausgeboben, der Korb 
zunacbst in warmes Wasser getaucbt und in einen offenen Kocber gebracbt, 
worin das Holz mit Wasser gekocbt wird. Damit eine gute Circulation der 
Lauge stattfindet, ist in dem Korb ein Speirobr angebracht, sodass in 
diesem die Fliissigkeit in die Hobe steigt und sich iiber den Holzstoff 
ergiesst. 

Die Gewinnung von Zellstoff mittelst Schwefelnatrium*) hat 
naeh Pap. Ztg. 1884, 357 wesentliche Vorteile gegeniiber der Anwendung 
von Natron. Es geniigt ein Druck von 6-7 Atm. beim Koeben. Etwa 
60 Proc. des Sehwefelnatriums geben in Sulfat iiber; der Ueberschuss von 
Schwefelnatrium greift die Faser nicht an, weshalb 20-22 Proc. mebr Cellu
lose genornrnen werden, als beim Natronverfabren. Ausserdern sind die 
gewonnenen Fasern wesentlich besser. Unter dem .l\fikroskop zeigt die Natron
faser mehr Aebnlicbkeit mit der Baumwollfaser, wabrend die Schwefelnatriurn
faser mebr der Leinenfaser gleicht. An Festigkeit gleicbt letztere der 
Sulfitfaser, und daraus gefertigtes Papier bat ebensoviel Klang, Griff und 
Festigkeit, als aus Sulfitstoff hergestelltes. - Die Laugen werden wieder in 
Schwefelnatriurn urngesetzt. Der Verlust an Schwefelnatrium betragt 6 bis 
8 Proc. und wird vor dem Regeneriren dureb Sulfat ersetzt. 

Of en zur Wiedergewinnung der Soda bei der Holzzellstoffbe
reitung, DIXON, Ding!. 251, 310. 

ANGERMAIR, in Ravensburg, Wiirttemberg. Holz zerkleinerungs-
mas chine fiir Zellstofffabrikation. (D. P. 28148.) 

HENSELIl\G in Delligsen, (D. P. 28720). Circularstampfwerk mit 
yeranderlichem Hube. (Zus. zu D. P. 25509.) 

Holzzellstoft'bereitung mit Sulflten. Zur Geschichte der Ge
winnung von Cellulose mittelst Sulfiten teilt SCHINDLER, Pap. 
Ztg. 1884, 1927, mit, dass B. TILGHMAN in den Jabren 1866-69 in der 
Fabrik von W. HARDING in ~fanayunk b. Philadelphia versucbsweise Cellulose 
aus Holz mittelst saurem schwefligsaurem Kalk hergestellt und dann eine 

.) Techn.-chem. Jahrh. 6, S. 465. 
Biedermann, Jahrb. VIT. 31 
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grosse Anlage daselbst kurze Zeit in Betrieb gehabt habe. Die Anlage wurde 
~ber ausser Betrieb gesetzt, weil sichzur Zeit der Preis der Soda sehr 
verringerte, und weil TILGHMAN dann das SandgebHise erfand und seine 
Bemiihungen der Ausbeutung dieser Erfindung zuwendete. 
, FRANKE verwendet nach Pap. Ztg. 1884, 664 Kocher fiir die Sulfit
holzzellstoffgewinnung, welche drehbare Cylinder von 12'5 m Lange 
und 1'2 m Durchmesser sind; diesel ben sind auf der Innenflache mit her
yorragenden Stiften versehen zum Mitnehmen und Umwerfen des Holzes, 
Die Kochfliissigkeit, eine Auflosung von schwefligsaurem Kalk VOll 
1300 und 40 bis 50 B, wird erhalten, indem man in einem Turme heisse 
Schwefligsaure auf Kalk bei Gegenwart von wenig Wasser einwirken lasst. 

Das Verfahren zur Gewinnung von Zellstoff mit Sulfiten VOIl 
KELLNER-RITTER ist nach Papier-Ztg. 1884, 109 folgendes. In Kiesiifen 
werden Schwefelkiese abgeriistet; die Rostgase werden in gemauerten Canalen 
und Rohrleitungen gekiihlt und pas siren dann zwei Glovertiirme nach einander. 
Diese Tarme sind angefiillt mit 2000 Metercentner Kalkstein, welcher von 
Wasser berieselt wird. In den Tiirmen bildet sich eine Liisung von doppelt
schwefligsaurem Kalk (5 1/20 B.). Die dem zweiten Turme entweichende Luft 
ist mit etwas Kohlensaure geschwangert, jedoch von schwefliger Saure voll
standig befreit. (Letzteres wurde bei der Fabrik von v. ZAHONY in Podgora 
durch zwei Gerichtschemiker constatirt.) Das Holz wird, nachdem es ent
rindet und zerkleinert ist, in den Kochkesseln mit der wasserigen Losung 
von doppeltschwefligsaurem Kalk bei 4-5 Atm. Druck gekocht. Das Ab
bias en der Gase und Dampfe aus den Kochkesseln geschieht vermittelst einer 
grossen Bleischlange, welche durch Wasser fortwahrend gekiihlt wird. Aus 
der Bleischlange tritt eine wasserige schweflige Saure aus, welche durch 
Kalkzusatz wieder in doppeltschwefligsauren Kalk verwandelt wird. Die 
Kochlauge, welche abfliesst, wird durch kohlensauren Kalk neutralisirt und 
enthalt dann schwefelsauren Kalk, Pflanzenleim und Harzteile. Sie wird als 
unschadlich in den Fluss gefiihrt. (Naheres s. auch Pap. Ztg. 1884, 537.) 
Nach Pap. Ztg. 1884, 1359 ist das Verfahren im allgemeinen dem MITSCHERLICH
schen gleich und unterscheidet sich nur im speciellen durch mehrere Ein
richtungen, welche die vollstandige Condensation der schwefligen Saure 
erleichtern. 

Fur die Einrichtung einer nach diesem Verfahren arbeitenden l<'abrik 
in Weissenborn sind folgende Bedingungen vorgeschrieben worden. Die Ab
brande aus den Kiesiifen sind in einen Fallraum unter dem Roste iiberzu
fiihren und durfen erst nach dem vollstandigen Erkalten aus diesem Raume 
entfernt werden. Der zur Abkiihlung der Riistgase dienende Canal, bezw. 
die Flugstaubkammer, ist gas- und sauredicht aus gut geteertem Ziegel
mauerwerk oder aus Bleiblech, welches einer Kuhlung zu unterwerfen 
ist, herzustellen. Zur Absorption der schwefligen Saure sind nicht zwei, 
sondern drei Absorptionsturme anzulegen. Es sind drei Klarbassins anzu
legen und samtliche Abwasser diesen zu~ufiibren. Die Abwasser sind nicht 
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mit Kreide, sondern mit Kalkhydrat zu neutralisiren. Die Laugen aus dem 
Kocher werden noeh heiss unmittelbar bei ihrem Austritt aus dem Kocher 
mit Kalk versetzt; sie kHiren sich dann rasch. Del' Schlamm aus den KHir
bassins wird sich als Diingemittel verwenden lassen. Die neutralisirte, 
vollstandig gekHirte und abgekiihlte Fliissigkeit aus dem Klarbassin ist in 
einem continuirlich fliessenden und gleichmassigen Strale dem Flusse (der 
Mulde) zuzufiihren. Die festen Abfallstoffe (bes. auch die arsenhaltige Flug
asche der Kiesiifen) sind in zweckentsprechender Weise zu bergen bezw. iu 
verwerten. - Die aus dem Kocher fliessende Lauge der Fabrik in Podgora 
enthielt nach Prof. WINKLER in 1000 cbcm an schwefelsaurem Kalk 2 g, 
an saurem schwefligsaurem Kalk 23 g, an saurer schwefligsaurer ~fagnesia 
4 g, an organischen Stoffen 46 g. Die organischen Substanzen bestehen 
hauptsachlich aus Gerbsauren, Gummiarten, Harzen und sonstigen unter dem 
Einfluss der schwefligen Saure veranderten Extractivstoffen. 

FLODQUIST (Pap. Ztg. 1884, 143G) verbindet mit dem Sulfitverfahren 
ein Verfahren zur Verarbeitung von Knochen. Zur Herstellung del' 
Kochlauge wird Schwefligsaure iiber mit Wasser benetzte, vorher entfettete 
Kno ch en geleitet, sodass man eine Losung von saurem schwefligsaurem und 
phosphorsaurem Kalk erhiilt. Der zur Laugenbereitung dienende Apparat 
besteht aus 10 Tiirmen, von denen 2 mit Knochen und 8 mit Kalkstein 
gefiillt sind. Die Materialien liegen auf holzernen Rosten und werden teils 
mit Wasser, teils mit verdiinnter Lauge berieselt. Die Gase stromen erst 
in die mit Knochen gefiillten Tiirme, dann zur volligen Absorption del' 
Schwefligsaure in die Kalkstein enthaltenden Tiirme. ~fan stelIt eine Lauge 
von [) 0 B. fiir Holz und etwa 2'5 0 B. fiir Stroh her. Aus den Knochen 
wird ein Leimgut erhalten, welches in iiblicher Weise weiter verarbeitet wird, 
wobei ein durchsichtiger, weisser, sehr feiner Leim gewonnen werden soli. 

Zur Papierstoffgewinnung werden die ~faterialien in einem K u gel
koch e r mit directem Dampf unter Druck gekocht. Urn Sag e span e zur 
Zellstoffgewinnung vorzubereiten, sind dieselben zunachst von Rinden und 
Schmutzteilen zu befreien. Dann wird der Kessel zur Halfte damit und mit 
der Lauge gefiiIlt, gedreht und allmalig directer Dampf eingeleitet, bis der 
Druck etwa 4'7 Atm. betragt. Dieser Druek wird ca. 8 bis 9 Stunden auf
recht erhalten. Der nun in Brei verwandelte Rohstoff fliesst in eine Grube 
mit durchlassigen Wanden, vermiige derer die Lauge abfliesst. Die ~Iasse 
wird hierauf in einem HoIli'mder durch Waschen und ~Iahlen in Ganzzeug 
verwandelt. - Urn Holz zur Papierstoffbereitung vorzurichten, wird es ent
rindet und von schadhaften oder sonst storenden Teilen befreit. Dann wird 
es im Winkel von etwa 45 0 zur Faserrichtung in Scheiben von ungeflihr 6 mm 
Dicke geschnitten, welche wie vorstehend .gekocht werden. - Bei derAn
wendung von S t r 0 h als Rohstoff wird dasselbe von fremden Beimengungen, 
Krautern etc. befreit und dann in einem Hiickselschneider zu Langen von 
ungef:i.hr 12 mm geschnitten, hiernach wie vorstehend, jedoch mit Lauge 
von 2'5 0 und nur gegen 6 Stunden lang gekocht. - Der in dieser Weise 

31* 
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erhaltene Papierstofl' soli eine besondere Zartheit und Weisse besitzen und 
sich sehr lange in der Farbe halten, ohne ins Rote zu laufen. 

FIEGEL und COHN in Berlin (D. P. 30072) wollen die vegetabiIi
schen Stoffe mittelst einer Lasung von schwefiiger Saure behandeln, 
welche zur Erhohung der Wirksamkeit mit Salzsaure (bezw. Schwefelsaure) 
und Essigsaure (bezw. Oxalsaure) versetzt wird. 

RATH in Plettenberg (D. P . 27639) steIlt Zellstoff mittelst schwef
Jiger Saure her, wobei wahrend des Kochens die sich entwickelnde gas
farmige Saure vom Kocher mittelst eines Dampfstralapparates abgesaugt und 
dann wieder in dieselbe oder in eine andere KochHiissigkeit eingefiihrt wird. 

Das im D. P. 23718 von GRAHAM beschriebene Verfahren zum Ver
bleien von Eisen *) wird besonders verwendet, urn bei dem Sulfitver
fahren die Kessel innen zu schiitzen. MOLL (der Vertreter von GRAHAM) teilt 
(Pap. Ztg. 1884, 1717) mit, dass ein so verbleiter Versuchskocher 1 Jahr lang 
gut functionirt habe. 

Die Lasung, welche beim Kochen von Holz u. dg!. mit Sulfiten ent
steht, fallen CROSS und BEVAN, nach Eng!. P. 1548, 1883 nach dem Ansauern 
mit Gelatine oder Eiweiss. Der ausfallende Korper wird Lignosin genannt 
und als Appreturmasse, als Mordant und als Fixationsmittel fiir Farbstofl'e 
verwendet. 

HolzzeUstoft'naeh neuem Verfahren. Nach BEHR in Cathen (D.P. 28219) 
werden zur Gewinnung von Zellstoff und Glycose aus Holz etc. die 
Holzspane stark getrocknet und dann mit Fuseliil in einem geschlossenen 
Behalter behandelt. Der Behalter wird durch Dampf geheizt. 1st das Holz 
hinreichend extrahirt, so wird es nach einem mit Riihrwerk versehenen Be
halter gebracht, daselbst mit verdiinnter Schwefelsaure behandelt und hier
durch GIycose gewonnen. GIeichzeitig wird durch das Riihren die Faser 
von anhangenden Incrustationen befreit; die Faser wird dann gewaschen. 

Hollander. Der Hollander von HOYT in Manchester, V. St. A. 
Fig. 222. CD. P. 31424), besteht 

aus einem Kasten, einer 
auf horizontaler Achse 
montirten Walze oder 
lIIessertrommel und einer 
horizontalen Wand, wel
che den Kasten in eine 
obere und eine untere 
Abteilung teilt, so dass 
die. Masse aus der un
teren Abteilung zwischen 

,die Messer gelangt· und ,iiber den hachsten Punkt der Walze ' oder Trommel 
in. die obere Abteilung befiirdert ,wird. 

0). Techn.-chetn. Jahrb. 6, 8.45. 
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Bei dem Hollander von KOR
SCHILGEN in Dorsten, Westfalen 
(D. P. 31575), ist das Grundwerk A. 
in dem Boden des Hollandertroges 
vertieft angeordnet. 

Die versteIIbaren Winkel B 
und T dienen zur Erleichterung der 
Circulation und ebenso Fliigelrader C 
mit waagerechten Wellen, deren 
Tourenzahl regulirbar ist, und welche 
ganz in die Papiermasse eintauchen. 

485 

Fig. 223. 

Damit die Messer a der Walze des Hollanders auch bei starker 
Abnutzung geniigend tiefe Zwischen- Fig. 224. 

raume haben, werden nach BRAN- ~~ C) c C C ~ 
DEISBURG in Lendersdorf bei Diiren ~ Lf'L.JL!!JUU!l1: 
(D. P. 28845) die Zwischenlagen b 
nicht massiv ausgefiihrt, sondern mit Vorspriingen c versehen. 

KREIS in Heinrichsthal, Fig. 225. 
Mahren. Pap i e r s t 0 f f -
M ii hie. (D. P. 301i!6.) Ein 
horizontales Mahlscheibenpaar 
deist mit einem oder meh
reren Bottichen A. combinirt, 
welche mit Riihrwerken k ver
sehen sind, durch welch' letz
tere der Stoff in Bewegung 
versetzt wird. 

H. SELLNICK in Leipzig. 
Papierstoff-Muhle. (D. P. 
28829.) 

Bleicberei. Bei dem 
Bleich en des Holzzell
s t 0 ff e s ist nach KNOSEL 
(Pap. Ztg. 1884, 322) zu be-
achten, dass der osmotische 

k 

Process durch Erwarmen beschleunigt wird und dass man den freien Kalk im 
Chlorkalk gleich im Anfang durch Saure abstumpft. Der Farbstoff besteht nam
lich zum Teil aus gerbsaurem Eisenoxydul, welches .durch Kalk zersetzt 
wird anter Abscheidung von Eisenoxydhydrat, das sich auf die Faser schlagt 
und dieselbe missfarbig macht. Bei gutem Chlorkalk gebraucht man noch 
nicht einmal 1 Proc. englische Schwefelsaure, die in sehr verdiinntem Zu
stande in den Hollander gegeben wird. ~Ian setzt soviel zu, dass ein 
schwacher Geruch nach Chlor auftritt. Sobald die Saure gut durchgemischt 
ist, wird mit Dampf so heiss als moglich erwarmt. - Bei schlechtem Chlor-
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kalk, welcher viel unzersetzten Kalk enthalt, verbraucht man viel mehr Saure 
und erreicht trotzdem keine gute Bleiche. 

Das von REICHLING in Bernburg (D. P. 30636) angegebene .Verfahren 
zum B leichen von Papierhalbstoffen besteht darin, dass man wieder
holt den in den geschlossenen Bleikammern enthaltenen Stoff zunachst von 
unten her mit Bleichfliissigkeit durchtrankt, dann an der Decke der Kammern 
Kohlensaure einstriimen lasst, welche die Bleichflii~sigkeit wieder nach unten 
verdrangt, und dann die letztere unter Druck wieder von unten einpumpt, 
~o dass nun die Kohlensaure nach oben entweichen muss u. s. f., zu dem 
Zweck, eine miiglichst weitgehende Ausnutzung der Bleichfliissigkeit und 
gleichmassige Wirkung derselben auf das Bleichgut zu erzielen. 

SCHEIDT in Freiburg i. B. will nach D. P. 30978 auf mechanischem 
Wege hergestellten Fa s e r s to ff fiir die Papierfabrikation b lei c hen, indem 
er denselben mit einem Gemenge von gasfiirmiger schwefliger Saure und 
Schwefelkohlenstoffdampfen behandelt. 

Nach FESSY in St. Etienne (D. P. 29892) werden zwei das Bleich
mittel bildende Fliissigkeiten durch einen Injector innig gemischt 
und auf das Bleichgut aufgespritzt. Das Bleichmittel wirkt so in fein zer
teiltem Zustande auf den zu bleichenden Stoff. 

Leimung. Zur Leimung von Papier mitteIst Albuminaten hat 
}hlTH in Karlsruhe (D. P. 29392) einige Modificationen des in D. P. 25757*) 
beschriebenen Verfahrens angegeben. Das zur Herstellung der alkalis chen 
Liisung des Albuminats dienende Casein wird statt mit Ammoniumcarbonat 
und -phosphat mit einem Gemisch· dieser Salze und den Carbonaten von 
Kalium oder Natrium behandelt. Diese Liisung kann im Hollander an sich 
oder in Verbindung mit Harzseife verwendet werden. In Ietzterem Faile 
setzt man dem Albuminat weniger Alkali hinzu. Die Albuminate werden 
durch schwefeIsaure Thonerde, Alaun, schwefelsaures Zink oder salpeter
saures Blei unliislich gemacht und auf die Faser niedergeschlagen. 

Zur Priifung der Leimfestigkeit des Papieres bezw. um zu 
untersuchen, ob Schreib- oder Copirtinte durchschlagt, zieht A. LEONHARDI 
nach Pap. Ztg. 1884, 625, auf der einen Seite des Papieres Striche mit 
einer-Liisung von neutralem Eisenchlorid (1·531 Proc. Eisen enthaltend) 
und giesst nach dem Trocknen auf die Riickseite etwas gesattigte atherische 
Tanninliisung: 1st das Papier geniigend undurchlassig, so zeigt die Riick
seite nach dem fast augenblicklichen Trocknen der Tanninliisung keine 
Veranderung, wahrend andernfalls die Striche mit zierrilich schwarzer Farbe 
sichtbarwerden. Die Methode hat sich als viillig zuverlassig erwiesen. 

Papiermascbinen. Neuerungen an Papiermaschinen finden sich 
in .D. P. 26274, MARSDEN & SHOFIELD in Sheffield. D. P. 28145, HELMERS 
in Emden. D. P. 28228, KAPP und WIGGER in Unna. D. P. 28330, MEHNER 
in Nossen. D. P. 30685, BLANCHET FRERES & KdmER in Rives, Frankreich . 

• ) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 470 •. 
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D. P. 30842, WAGNER & CO. in Kothen. D. P. 31647, FISTIE VALLE in 
Major, Portugal. Maschine zur Erzeugung von geschopftem Bogen
papier, D. P. 26580, SEMBRITZKI in Schlogelmiihl. Knotenfanger sind 
beschrieben in D. P. 28507, TmcoMBE JR. in Watford, England. D. P. 31584, 
HEMMER in Neidenfels. 

Troc]men von Papier. In D. P. 30534 beschreibt GRAFFIGNA in 
Vasto, Italien einen Heissluft - Trockenapparat. Rahmen L mit 
parallelen Staben dienen zur Aufhangung der zu trocknen
den Papierbogen. Diese Rahmen L werden in Locher der 
Kettenglieder i einer doppelten encl!osen GALLE'schen Kette 
eingehangt, so dass sie bei ihrer Bewegung stets parallel 
zu sich selbst bleiben und die Bogen nicht mit einander 
in Beriihrung kommen. 

WAGNER & Co. in Cothen haben sich einen combinir
ten Cylinder und Luft-Trockenapparat fiir Pappen 
patentiren lassen (D. P. 28S95). 

Die Fiihrung des zu trocknenden Materials geschieht 
in der Weise, dass dasselbe zunachst einmal urn einen 
grossen Cylinder geleitet wird ,und dann behufs N"achtrock
nens eine Bandfiihrung passirt, so dass die Luft von allen 
Seiten auf die Papptafeln einwirken kann. 

Fig. 226. 
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FROBEL in Constantinhiitte bei Freiberg i. S. hat eine Pap pen dec k e 1-
Trockenmaschine angegeben (D. P. 27249). 1m Trockenraum T sind 
Filztuchscheiben so angeordnet, dass zwei 
liber einander liegende Tiicher F F iiber 
dieselben laufen, zwischen sich die zu 
trocknenden Pappendeckel tragen und 
letztere an den im Trockenraum eingeschal
teten geraden, mit Scheidezungen z ver
sehenen Heiztaschen H, welche durch 
einen Canal mit einander communiciren, 
vorbeifiihren. (Zusatz zu D. P. 18874). 

RULLMANN in Zittau. (D. P. 28393.) 
Centrifugal P appen -Tro ckenapp a
rat. FLINSCH in Offenbach. (D. P. 2~232.) 

Fig. 227. 

Maschine zum Trocknen von Papierbogen, Pappen u. s. w. 

Pergamentpapier. WRIGHT will Papier oder Pappe pergamen~ 
1isiren, indem er sie in Kupfer- resp. Kupferzink-Ammoniumlosung 
taucht, bis die ausseren Fasern ganz gelatinisirt sind, und dann auf Dampf
trommeln trocknet. ~fan kann das Verfahren auch auf Stricke, Segeltuch 
und dergl. anwenden. Bei vorsichtigem Trocknen verbindet sich das Kupfer 
mit der Faser zu einer griinen Verbindung, welche die Stoffe vor Insecten 
und Schwamrnen schiitzt. Die Losung wird durch Einwirkung von starker 
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Ammoniakfliissigkeit auf Kupfer odeI' Messing in Gegenwart von Luft bereitet 
(Ding!. 253, 37.*) 

Perg·amentpapier wird nach Pap. Ztg. 1884, 356, gegen Oel 
undurchdringlich gemacht durch Eintauchen in eine heisse Liisung 
von Gelatine, zu welcher man 21/2 bis 3 Proc. Glycerin hinzugefiigt hat, 
und Trocknen. Zum Was s ~ r d i c h t mac hen wird das Papier in eine 
Lasung von 1 Proc. Leinol und 4 Proc. Kautschuk in Schwefelkohlenstoff 
getaucht. 

FRITSCH in Prag beschreibt in D. P. 2939.') eine M as chine zur Her
stellung von Pergamentpapier. Dieselbe stellt Pergamentpapier in einer 
von del' Papierrolle bis zum Rollcalander ununterbrochenen Papierbahn her. 
Das unter Benutzung einer Bremsvorrichtung ablaufende Papier geht durch die 
folgenden hinter einander angeordneten Apparate: Pergamentirtrog, zweiten 
Saurekasten, Spiilvorrichtung, alkalisches Bad, zweite Spiilvorrichtung zum 
Trockencylinder und den Glattwalzen. Die pergamentirte Papierbahn geht 
VOl' dem Eintritt in den zweiten Saurekasten und in das alkalische Bad, 
sowie VOl' dem Auflaufen auf den Trockencylinder jeweilig durch regulirbare 
Kautschuk- odeI' Gummiwalzenpaare, von denen die Fliissigkeit abgepresst 
wird. 

Nach FRANCIS (Journ. soc. chern. indo 4, 244) wird Filtrirpapier 
durch Eintauchen in Salpetersaure von l'4:l spec. Gew. und Aus
was chen wesentlich f est e r. Das Product ist fiir Fliissigkeiten durchlassig 
und ganzlich von mit Schwefelsaure erhaltenem Pergamentpapier verschieden. 
Das Papier kann wie Leinen gewaschen und gerieben werden. Bei der 
Umwandlung vermindert sich die Grosse des Papiers, die Asche vermindert 
sich, das Gewicht nimmt etwas ab, jedoch enthalt das Papier keinen Stick
stoff. Wahrend ein Streifen schwedischen Filtrirpapiers bei 100-150 g 
Belastung riss, war dies bei dem mit Salpetersaure behandelten Papier erst 
bei 1'5 kg Belastung der Fall. Das Papier kann zum Filtriren mit der 
Vacuumluftpumpe gut benutzt werden. Man kann auch statt des ganzen 
Filters lediglich die Spitze dessclben durch Eintauchen in Salpetersaure und 
Auswaschen fest mach en. 

Sicherlieitspapier. NOWLAN in London (D. P. 28224, Zusatz-P. zu 
No. 16595)**) stellt Sicherheitspapier her, indem er ein Blatt praparirtes 
Papier an del' unteren Seite an den fiir die Wertangabe bestimmten Stellen 
mit kraftigen Linien odeI' Verzierungen aus unloslichem Farbstoff (z. B. ge
mahlener Kohle oder Indischrot), der mit einem liislichen Bindemittel (z. B. 
Gummiarabicum) angerieben ist, versieht. Dies wird auf ein Blatt wasser
dichten Papieres so geklebt, dass die mit Farbstoff behandelten Stellen nicht 
mit dem Klebstoff in Beriihrung kommen, also nul' die nicht behandelten 
Stellen zusammen geklebt werden. Wird nun behufs Entfernens der Schrift 

.) Techn.-chem. J ahrb. 6, S. 52 • 
.. ) Techn.-chem. Jahrb. 4, S. 359. 
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Fliissigkeit auf die FHiche gebracht. so muss dieselbe wahrend des Liischens 
der Schrift eine Reaction auf die im Papier enthaltenen Chemikalien aus
ii ben. Wenn man diese Reaction durch eine geeignete Fliissigkeit entfernen 
will, so dringt diese durch das Papier, wodurch der Klebstoff del' Farbe 
geliist wird, was zur kleksartigen Verbreitung derselben und Entstellung des 
Documentes fiihrt. 

MEYER in Paris (D. P. 28133) stellt feuerbestandiges Papier unter 
Benutzung von Asbest als Grundbestandteil und mineralischer Leimung durch 
Natron- oder Kalisilicat im Stoff oder am fertigen Papier her. Als feuerfeste 
Druckfarbe oder Tinte wird eine Vermischung von Mineralfarbenaufliisung mit 
fliissigen Silicaten angewendet. 

Impriigniren von Papier, Papiererzengnisse. Nach HERRE, in 
Firma W. HERRE & Co. in Potsdam (D. P. 28139) werden zur Herstellung 
von wetter- und feuerfestem Papier und Pappen die zu benutzenden 
Faserstoffe zunachst wahrend der Bearbeitung im Hollander mit einer 
Liisung von schwefelsaurem Zink oder Zinkchlorid oder endlich von ver
diinnter SchwefeIsaure mit Zusatz von salzsaurem und essigsaurem Kalk 
behandelt. Dieser Stoff erhalt einen Zusatz von Talg- oder einer an
deren Seife, Leim und Alaun. Die aus diesem Stoff hergestellten Papiere 
werden nochmals durch eines der genannten Bader gefiihrt, urn die Verluste 
an Impragnirungsstoff wahrend des Bearbeitens auf der Papier- oder Pappen
mas chine zu ersetzen und dann mittelst Catechu behandelt. 

Gasleitungsriihren aus Papier (Chern. Ztg. 1884,865) werden in 
Amerika hergestellt, indem man Hanfpapier durch geschmolzenen Asphalt 
laufen und sich dann urn einen Eisenkern wickeln liisst. Man unterwirft 
dann die Riihre einem starken Druck, bestreut die Aussenseite mit Sand und 
kiihlt in Wasser. Nachdem der Eisenkern herausgezogen, wird die Innen
seite des Rohres mit einer wasserdichten Composition versehen. 

Papierfasser und deren Herstellung. (Ding!. polyt. Journ. 21)2, 503.) 
Mehlsacke aus Papier. (Pap. Ztg. 1884, 1887.) 
ULFERS in Berlin stellt nach D. P. 24837 Zapfenlager aus Per

gamentpapier her. 
Tapeten. Auftragen von pulverisirten Farben auf Papier u. dgl. 

ToYE (Ind. Blatt. 1884, 300). 
Goldtapeten stellt KOCH in Neuffen nach D. P. 28744 her, indem er 

die Tapeten mit einer Liisung von Gummi, Guttapercha und Colophonium in 
Benzol bedruckt und die bedruckten Stellen mit Goldpulver hestreut. Das 
iiberschiissige Gold wird abgeschiittelt, und die Tapeten werden auf einem 
heissen Cylinder oder iiberhaupt einem heissen Eisen schnell getrocknet und 
erhitzt, wobei die Kittmasse schmilzt und die Goldflliche blank wird. 

Eine Maschine zur Herstellung von flockigem Papier ist von 
MILLIEN und lIfc. ADAMS in New-York erfunden worden. (D. P. :29233.) Das 
Papier wird iiber eine Klebstoffvorrichtung gefiihrt, gelangt unter einen 
Trichter, aus welchem die flockige Masse herabfallt, und wird dann auf die 
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Abklopfvorrichtung geleitet. Letztere besteht aus einem endlosen Tisch, 
auf welchen von unten her Abklopfstabe schlagen. 

ARTHUR LEHMANN. 

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

Einfnhr Ausfuhr 
YOm "om 1. Juli Yom yom 1. Juli 

Waarengattung 1. Jauuar 1884 1. Jauuar 1884 bis Ende bis Ende 
December bis Ende December bis Ende 

1884. Juni 1885. 1884. Juni 1885. 

an Holzstoff, Stroh stoff . . . 41001 51423 256668 272556 

" 
grauem Liischpapier, 
Packpapier . . . . . . . . 9273 8901 118769 126307 

" 
Pappe aller Art und 
Pressspane . . . . . . . . 16480 -*) 243 iH7 -*) 

" 
Pappen mit Ausnahme 
von Dach- und Asphalt-
pappen, Papiermache-
masse und Pressspane - 4412**) - 74063 **) 

" 
Schreib -, Druck- und 
Zeichenpapier aller Art; 
Papier fiir schriftliche 
AusfiilIungen vorgerich-
tet ....... - 7173**) - 115910 **) 

" 
anderem Papier 19394 -*) 307981 -*) 

" 
Papiertapeten ...... 1216 1220 25705 25582 

XXXIX. Photographie. 

Ueber die Photographie nach farbigen Gegenstanden in den 
richtigen Tonverhaltnissen hat H. W. VOGEL eine Schrift veriiffent
licht.***) Bei dem heliochromischen Verfahren von Ducos DU HAURON 'werden 
durch violetes, griines und orangefarbenes GIas drei Negative !lufgenommen; 
nach jedem wird eine Lichtdruckplatte copirt, die mit den Complementar
farben der betreffellden GIasfarbe abgedruckt werden. VOGEL schlagt eine 
Modification dieses Verfahrens vor, welche darin besteht: 

1. dass anstatt eines einzigen SensibiIisators (wie bei Ducos) deren 
mehrere angewendet werden und zwar jeder fiir sich in besonderer 
Platte, so z. B. ein Sensibilisator fiir Rot, einer fiir Gelb, einer fiir 

.) Pro 1885 anders classificirt . 
•• ) Diese Zahl beziEiht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis Ende Jnni 1885. 

"') Techn.·chem. Jahrb. 6, S. 472. 
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Griin, einer fiir Blaugriin (fiir Blau ist keiner notig, da Bromsilber 
ohnehin blauempfindlich ist); 

2. dass die optischen Sensibilisatoren zugleich die Druckfarbe fiir die 
damit gewonnenen Platten bilden, oder aber, wenn die Sensibilisatoren 
selbst nicht als Druckfarbe dienen kiinnen, eine ihnen spectroskopisch 
miiglichst ahnliche genommen wird. 

Die letze Bedingung wird verstandlich, wenn man in Betracht zieht, 
dass die Druckfarbe die Farbenstralen reflectiren muss, welche von betreffen
der farbenempfindlicher Platte nicht verschluckt werden, oder umgekehrt die 
Farben nicht reflectiren darf, welche von der farbengestimmten Platte absor
birt werden. 

Nehmen wir eine mit Eosin gefarbte Platte an, die durch Vorsetzen 
eines passenden i\fediums (gewisse Chromglaser wiirden sich hielZU eignen; 
ebenso mit Methylrosanilinpicrat gefarbte Schichten) vor das Objeciiv nul' 
von den Stralen getroffen wird, welche Eosinsilber absorbiren, so wiinlen 
die griinen und griingelben Stralen am starksten zur Wirkung gelangen und 
demnach eine Platte liefern, die auf Lichtdruck copirt zu drucken ist mit 
einer Farbe, die gedachte Stralen nicht reflectirt. Das ist aber Eosin selbst. 

Aehnlich verhalt es sich mit Cyanin, das als optischer Sensibilisator 
fiir die hinter rotem llfedium (Rubinglas) aufzunehmende Platte dient. Die
selbe liefert die Lichtdruckplatte fiir eine Farbe, welche aile Stralen reflectirt 
ausser den von Cyanin absorbirten. Dieser Kiirper ist aber Cyanin selbst. 

Demnach ist mit Cyaninbromsilber hinter rot em Glase aufgenommene 
Platte, fiir Lichtdruck copirt, mit Cyanin zu drucken Also jede Platte, die 
mit einem gegebenen optischen Sensibilisator empfindlich gemacht worden 
ist, muss mit der Farbe, die als optischer Sensibilisator dient, vervielfaltigt 
werden. 

Cyanin lasst sich sehr gut ersetzen durch ein Anilinblau, dessen Ab
sorptionsstreif mit dem des Cyanin an derselben Stelle liegt, Bromsilber 
durch ein anderes Gelb in entsprechender Verdiinnung, z. B. Methylorange. 
Griin wird erhalten durch Uebereinanderdruck der beiden Platten, auf 
welche die griinen Stralen nicht gewirkt haben. 

EDER hat "Studien iiber das Verhalten der Haloidverbindungen 
des Silbers gegen das Sonnenspectrum und die Steigerung der 
Empfindlichkeit derselben gegen einzelne Teile des Spectrums durch 
Farbstoffe" veriiffentlicht (Wien. Akad. Ber. 110, 1120; im Auszuge 
Phot. ~fitt. 22, 12, 25, 133, 168). Die umfangreiche Arbeit beschaftigt 
sich im wesentlichen mit dem Verhalten der Gelatine-Emulsionen und der 
Teerfarbstoffe. 

Der NEwToN'sche Blutlaugensalz-Entwickler wird sehr empfoh
len. No.1 besteht aus 285 g Wasser, 30 Soda, 30 gelbem Blutlaugensalz, 
10 schwefligsaurem Natrium; No.2 aus 270 g Wasser, 31 Salmiak, 1 Tropfen 
von 1: 30 verdiinnter Schwefelsaure, 27'5 g Pyrogallussaure. Fiir Moment
aufnahmen nehme man: 11 g Wasser, 5'5 g Lasung No.1, ferner 14 Wasser 
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und 2 Losung No.2. Die Platten zeigen nie Griinschleier. (Phot. News 
85, 211; Photo Mitt. 22, 76.) 

EDER einerseits und JACOBSEN andererseits haben Phenylhydrazin 
als Trockenplattenentwickler vorgeschlagen. (Phot. Mitt. 22, 94.) 

Zu kurze oder zu lange Zeit exponirt gewesene Gelatinesilbernega
tive werden nach H. ANDERS in Dresden mit einer Fliissigkeit, bestehend aus 

.einer Losung von 4 TIn. rotem Blutlaugensalz in 250 TIn. Wasser und einer 
solchen von 4 TIn. Eisenchlorid und 1 Tl. oxalsaurem Ammoniak in 250 Tin. 
Wasser iibergossen, wodurch die betr. Negative sofort eine verstarkte blaue 
oder violete Farbung annehmen. Diese blaue oder violete Verstarkung kann 
man auch auf einzelne Stellen der Negative beschranken. (D. P. 27996.) 

G. SUTHERLAND in Adelaide, Siid-Australien, stellt Druckplatten 
von photographischen Negativen fiir typographische Zwecke folgender
maassen her. Von einem photographischen Chromgelatinerelief wird zunachst 
eine Gypsform erzeugt, welche nach dem Trocknen gefirnisst und auf deren 
noch klebrige Oberflache ein mit erhaben eingepragten Punkten, Strichen 
u. S. W. versehenes bildsames Blatt aus Stanniol oder anderem geeigneten 
Material sanft aufgedriickt wird. Hierauf werden mit einem flachen ebenen 
Lineal oder dergleichen die erhabensten Punkte und Striche mehr oder 
weniger niedergedriickt. (D. P. 31823.) 

Um photographische Platten mit gekiirntem oder schraf
firtem Untergrunde fiir directe Uebertragung auf Metalle, Steine u. S. W. 

zu erhalten, wird nach EDWARD KUNKLER in St. Gallen und JACQUES BRUNNER 
in Winterthur eine Emulsions- oder Collodiumplatte unter einer eingeschwarz
ten diaphanen Lichtdruckplatte belichtet, entwickelt, fixirt, gewaschen und 
nach erfolgter Trocknung mit einer zweiten lichtempfindlichen Schicht -
Gelatineemulsion oder Collodium - zur Aufnahme des Bildes iiberzogen, 
oder an Stelle der erst en belichteten Schicht wird ein mit Korn oder 
Schraffirung bedrucktes feines Diaphanpapier auf eine Spiegelglasplatte auf
geklebt und diese dann mit lichtempfindlicher Scbicht iibergossen. SolI ein 
schon vorhandenes Negativ verwendet werden, so wird entweder eine zweite 
lichtempfindliche Schicht auf dasselbe aufgebracht und auf derselben wie 
oben durch Belichten unter einer eingeschwarzten diaphanen Lichtdruck
platte eine Kornung erzielt, oder aber ein wie oben bedrucktes Diaphan
papier aufgeklebt. (D. P. 31537.) 

J. HUSNIK hat neue Angaben iiber den Asphaltprocess gemacht. 
Danach ist nur der in Aether unlosliche Teil des Asphalts lichtempfindlich, 
weshalb der Asphalt pulverisirt und mit Aether behandelt wird. Der un
losliche Teil wird in Benzol gelost. Besser ist es, den Asphalt in Ter
pentinol zu losen und die dickfliissige Losung mit Aether zu versetzen, bis 
sich ein Niederschlag ausscheidet. Der Riickstand wird mit Aether ausge
was chen, getrocknet, pulverisirt und in Benzol geliist. Mit dieser Losung 
wird eine Zinkplatte iiberzogen. Die Exponirzeit unter einem klaren Negativ 
betragt in der Sonne 10 Min., im zerstreuten Licht 1 bis 2 Stunden. Zur 
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Entwickelung wird die Platte mit Terpentiniil, sodann mit Benzin gewaschen. 
Nachdem man die Rander und die Riickseite gedeckt. hat, erfolgt die Aetzung. 
(Phot. Mitt. 22, 75.) 

~fANDEL in Astoria, New-York, stellt transpar en te Z eichn ung en 
auf Leinwand her. Eine Glasplatte wird mit einer Iichtempfindlichen 
Schicht iiberzogen und mit der zu reproducirenden Zeichnung exponirt. 
Hierauf wird die exponirte Flache mit Lampenruss iiberstrichen, mit ver
dunnter Salpetersaure gewaschen und mit einer Gelatineliisung iiberzogen, 
auf welche man, bevor sie trocknet, ein Blatt Pausleinwand presst. Nach 
dem Trocknen haftet die ganze Schicht an der Leinwand, so dass sie mit 
derselben von der G1asplatte abgezogen werden kann. (D. P. 28779.) 

BROWN, BARNES und BELL in Liverpool verfahren zum Zweck der 
Vervielfaltigung auf photographischem Wege folgendermaassen. Urn 
Druckplatten mit Iiniirter oder schraffirter Oberflache von Photographien 
herzustellen, werden die letzteren. selbst mit einer gekiirnten oder punktirten 
Oberflache versehen, indem man auf dieselbe eine gekiirnte oder gerippte 
Gelatine-Reliefplatte oder ein Stiick Drahtgeflecht oder eine Platte aus ge
lochtem Metallblech oder eine gekiirnte oder gerippte Platte von Stahl, Stein 
oder einem anderen Material aufpresst. (D. P. 27829.) 

EUGEN ALBERT in Miinchen stelIt Radirungen ohne Aetzung her 
und vervieifaitigt dieselben mittelst eines photographischen Druckverfahrens. 
Es wird ein Zeichen- bezw. Radirgrund hergestellt, indem man eine schwarz 
grundirte Platte mit einer diinnen weissen Farbschicht bedeckt, so dass jeder 
Strich, der mit der Nadel gemacht wird, das oben liegende Weiss entfernt 
und der schwarze Untergrund zum Vorschein kommt, dass also jeder Strich 
der Nadel anscheinend einen schwarzen Strich auf weissem Grunde erzeugt. 
Dieses Original kann dann mittelst irgend eines bekannten photographischen 
Reproductionsverfahrens vervieifaltigt werden. (D. P. 30493.) 

EUGEN HIMLY in Berlin giebt der kiinstlichen Beleuchtung fur 
photographische Aufnahmen folgende Anordnung. Der mit Lichtquellen a 
und ai, Reflectoren b Fig. 228. Fig. 229. 

und bl, Nischenwan
den fund ft und 
drehbarer Klappe d 
versehene Belich-
tungsschirm wird an ___ .-::d:......... ___ _ 

einem drehbaren Krane oder auf einer halbkreisfiirmigen Bahn vor dem zu 
J'hotographirenden Object wahrend der Dauer der Expositionszeit vorbei
gefiihrt. (D. P. 30453.) 

THOM. SAMUELS in ~Ionken Hadley, London, hat eine Camera mit 
bel i e b ig v e rs tell barer 0 b j e cti v lins e construirt. (D. P. 31170.) Der 
Rahmen b des die Objectivlinse tragenden Gehauses ist mittelst Schrauben c 
in d/ilm Bugel a l a l a drehbar aufgehangt. Innerhalb der Schlitze e im 
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Fig. 230. 

tI.' 

Fig. 231. 

Photographie. - Apparate. 

Biigel a 1 kann der Rahmen b ausserdem auf- und 
abwarts geschoben und in einem Schlitze des 
Biigels a nach rechts und links verschoben wer
den. Die Schrauben h mid c dienen zur Fixirung 
des Rahmens in einer beliebigen Stellung. Del' 
Rahmen b kann auch ausgeliist, um 90 0 gedreht 
und durch die Schrauben c und die Ohren dt' in 
dieser neuen Stellung befestigt werden. 

Die an HEI:O<R. KAYSER in Berlin patentirte 
photographische Wechselcassette mit licht
d i c h't'e mAe r mel ist folgendermaassen beschaffen. 
In der Cassette werden die lichtempfindlichen Plat
ten B (Fig. 231), welche durch schwarzes Papier 
von einander getrennt sind, durch Feder D und 

Fig. 232. Brett l nach der Belichtungsiiffnung zu, 
welche durch Schieber .A verschliessbar ist, 
vorgeschoben. Nach erfolgter Belichtung und 
Verschluss durch Schieber .A zieht man 
vermittelst des Ringes Q und Stiftes M die 
Feder D nebst Brett C zuriick und legt den 
urn das Gelenk N drehbaren Stift M urn 

(Fig. 232), so dass die Feder D in der zu
riickgezogenen Lage verharren muss. In den 
lichtdichten Aermel J zieht man hierauf 

nach Oeffnung der Thiiren Lund E die belichtete 
Platte hinein, und bringt sie an die Stelle der letzten 
Platte, lost die Arretirung der Feder D, dieselbe schiebt 
die Platten wieder nach vorn und eine neue Platte ist 
zur Belichtung bereit. (D. P. 29109.) 

XL. Apparate. 

J. Trockenvorrichtnngen. 
EMIL P ASSBURG in ~Ioskau hat ein Verfahren und 

Apparate zum Trocknen von Farbwaaren und 
anderen stark wasserhaltigen festen oder breiigen Kor
pern angegeben. Danach werden Farbwaaren, dick
breiige, gallertartige und zahfliissige Kiirper im Va c u u m 
dadurch getrocknet, dass ein Warmemagazin, namentlich 

heisser Sand odeI' erhitzte Liisungen in den Vacuumapparat mit eingefiihrt 
und mit den zu trocknenden Kiirpern in t.b.unlichst nahe Beriihrung ge-
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bracht werden. Der Apparat besteht aus einem Vorwarmofen mit Schienen
geleisen zur Aufnahme der mit den Warmemagazinen event. facherformig 
beladenen Schlitten und dem mit dem Of en durch Schienen verbundenen 
horizontal gelagerten, zur Aufnahme der ·beladenen Schlitten eingerichteten 
Vacuumapparate. 

Ein zweiter, ebenfalls zum Trocknen im Vacuum dienender rotirender 
Vacuumapparat besteht aus einem in hohlen, stutzenformigen Wellen sich 
drehenden, durch Wasser oder Dampf- Fig. 233. 

mantel geheizten Cylinder, der durch die 
Wellen einerseits mit einer Luftpumpe, 
andrerseits mit der Heizleitung verbunden 
ist. An demselben ist die Welle E gegen 
das Lager durch eine Stopfbiichse drehbar 
abgedichtet, wahrend der Dampf mittelst 
eines festen Rohres i und eines mit dem 
Apparat rotirenden, durch den hohlen 
Stutz en E geleiteten Dampfrohres h in den 
Heizmantel eintritt, und die Heizleitung 
gegen die Vacuumleitung durch die an das 
feste Rohr i angeschraubte Stopfbiichse 9 
abgedichtet wird. Zwischen dem Vacuum
apparat und der Luftpumpe ist ein Stoff
fanger J eingeschaltet, in welchem Staub oder mechanisch fortgerissene Stoff
teilchen der zu trocknenden Substanzen vermittelst eines Siebes oder eines 
mit Tuch oder dergleichen iiberspannten Rahmen". abge
fangen werden. (D. P. 28971.) 

FrCHET in Paris hat einen Of en zum Trock
nen, Darren und Rosten korniger und pul
verformiger Materialien construirt. (D. P. 30593.) 
Der Of en solI beispielsweise zum Rosten von Kom, 
Caffee, Cacao u. dergl., zum Darren von Malz, Trocknen 
von nass gewordenem oder havarirtem Getreide, Brennen 
yon Gyps, Calciniren von Alaunsteinen oder Ocker, Car
bonisiren der Knochen und Wiederbeleben der Knochen
kohle benutzt werden. Er hat Aehnlichkeit mit einem 
Braunkohlen - Trockenapparate mit Gleitblech - Colonnen. 
Das Trockengut passirt auf seinem Wege abwarts durch 
den Of en zunachst ein Sieb R, welches die zu gross en 
Stiicke und Fremdkiirper zuriickhalt, darauf eine Trocken
zone D, welche von siebartig durchliicherten Rohren oder 
umgekehrten Rinnen durchzogen wird, mittelst deren 
die durch Canal M aufsteigende warme Luft das 
Material gleichmassig durchdringt und es am Zu
sammenballen verhindert, gelangt alsdann in die Gleit-

Fig. 234. 
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blech-Colonnen H, welche aus ineinander gesehachtelten konischen Rin
gen und einem Cylinder bestehen, deren Zwisehenraum Z das Trocken
gut anfiillt, und passirt schliesslich eine Abkiihlungszone, bestehend aus 
zwei Rohren J, in welche die Coldnnen sieh verzweigen. Diese Rohre werden 
allseitig von Luft umspiilt und dadurch gekiihlt; die sich dabei erwarmende 
Luft geht durch Canal M zur Trockenzone D. Das Ablassen des fertig 
getrockneten Gutes geschieht mittelst zweier Schieberventile S. Die einer 
Kohlenoxydgasfeuerung entstammenden Verbrennungsgase steigen im Centrum 
A des Of ens empor, ziehen abwarts urn den ~fantel der Colonne, steigen in 
letzterer hinauf und entweichen dann durch Rohr 0 zum Kamin. 

EDUARD THEISEN in Lindenau-Leipzig umgiebt die Trockenmulden oder 
Trockencylinder an seinem Trockenapparat (D. P. 23591) *), welche wellen
fiirmige Oberf!.ache haben und in welchen Schaufelriihrwerke rotiren, ganz 
oder teilweise mit einem Mantel, in welchem sieh eine geringe Menge Wasser 
befindet, das durch die die Mantel umspiilenden abziehenden Feuergase (oder 
heisse Luft) fortwahrend in Verdampfung erhalten wird, so dass die Wande 
der Trockencylinder nur mit Dampf in Beriihrung kommen und somit vor 
Ueberhitzung geschiitzt sind. Oder es wird in die Ummantelungen direct 
DaIllpf aus einem Dampfkessel eingeleitet, welcher sich dann durch die 
umgebende heisse Luft iiberhitzt. 

Die Trocken-Cylinder oder -Mulden werden auch nur mit einem Mantel 
oder Kasten umgeben, und die von denselben eingeschlossene Luft, welche 
sich durch die von den Cylindern ausstralende Warme vorwarmt, wird dureh 
die Mulden oder Cylinder zur directen Einwirkung auf das Trockengut geleitet. 
(D. P. 29035). 

Fig. 235. Bei dem Trockenapparat 
von ERNST KIRCHNER in Aschaffen
burg a. M. wird die Erwarmung des 
inneren Kessels auf 100 0 C. nieht 
durch kochendes Wasser, sondern 
durch Dampf von geringer Span
nung bewirkt. Derselbe tritt aus 
einem Dampfschlangenrohr r durch 
den Hahn l/IJ in den Condensations
topf i und von da durch eine Anzahl 
Oeffnungen g zwischen die Mantel a 
und b. Die zum Trocknen dienende 
Luft, welche bei 0 zwischen die 
Wande b und c tritt und bei f in 
den Troekenraum einstriimt, wird, 
statt durch die abstriimenden Heiz
gase eines besonderen Of ens, durch 

') Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 480; femer 4, S. 389. 
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den nach Oeffnung des Hahns hi das Schlangenrohr r fiillenden Dampf auf 
100 0 C. erwarmt. (D. P. 27334.) 

ED. THEISEN in Lindenau-Leipzig hat eine Einrichtung angegeben, um 
fl iissige, hal bfliissige und dickfliissige Massen in trockene ~Iasse 
zu verwandeln. (D. P. 31580.) Beim Eintrocknen von Faeealien in einem 
mit rotirenden Scheiben versehenen Verdunstungsapparate werden die sich 
entwickelnden iibelriechenden Dampfe zur Absorption durch einen halb mit 
Wasser gefiillten BeMlter gesaugt, in welchem ihnen, gleichfalls durch roti
rende halb eintauchende Scheib en, eine sehr grosse Fliissigkeitsoberflache 
geboten wird, und darauf zur Beseitigung der letzten Reste iibelriechender 
Stoffe unter den Rost der Feuerung geleitet. Befindet sieh bei der Trocken
anstalt fliessendes Wasser, so kann man die BeMlter mit rotirenden Scheiben 
bequem auf einem Flosse montiren. Die in dem Verdunstungsapparate zum 
zahen Brei eingedickte ~Iasse tritt iiber deren Rand in eine Rinne, welche 
8ich in ihrer Hohenlage verstellen lasst, um den Zahigkeitsgrad der ~Iasse 
zu regllliren. Aus der Rinne wird sie durch eine Transportschnecke zu 
dem Knetapparate und dem Apparate zum vollstandigen Trocknen weiter 
geschafft. 

Der von PAUL REUSS in Artern construirte continuirliche Trocken
apparat hat AehnIichkeit mit einem Tellerofen. Die Teller oder Colonnen
ringe stehen fest und haben einen doppelten Boden, welcher durch mehrere 
Einschnitte von der Form eines Kreissectors durchbrochen ist, und zwar in 
der Weise, dass diejenigen des einen iiber den vollen Feldern des 
nachstfolgenden stehen. Die Heizgase durchziehen diese Doppelbiiden 
in Schlangenwindungen. Aus der Mitte des doppelten Bodens ist ein 
Cylinder ausgeschnitten und in die Oeffnung eine Diise eingesetzt. In del' 
Achse des Apparates dreht sich eine wie gewohnlich durch Rader ange
triebene Welle, mit harkenfiirmigen Mitnehmern, welche das Trockengut 
durch die Ausschnitte der Colonnenringe allmalig nach unten befiirdern. 
Die sich bildenden Dampfe werden durch den Diisencanal mittelst eines 
Exhausters abgezogen. (D. P. 26532.) 

Die Transportschnecke, welche dem Tellerofen das Trockengut zufiihrt, 
besitzt nach dem Zus. Pat. 29597 ein doppelwandiges GeMuse, welches von 
der durch eine Luftpumpe mit Condensator abgesaugten warm en feuchten 
Luft des Of ens durchzogen wird, um das Trockengut vorzuwarmen. Der 
untere Teil des Troekenraumes wird von einem Konus oder Trichter gebildet. 
In demselbeu befindet sich eine seiner Form sich anschliessende verticale 
Schnecke zu dem Zwecke, das aus dem untersten Colonnenringe fallende 
Material ein wenig zusammenzupressen, um dadurch den Zutritt der Luft 
zum Colonnenapparate zu erschweren. Von den zwei Mitnehmern, welche 
in jedem Colonnenringe kreisen, ist der eine, welcher das Trockengut von 
demselben auf den nachstfolgenden Ring befiirdert, fest und mit Metalldraht
biirsten besetzt; der andere dagegen, welcher die gleichmassige Verteilung 
des Materials besorgt, ist harkenahnlich gezahnt und in Scharnieren auf-

Biedermann, Jahrb. VII. 32 
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gehangt und wird an den OeifllImgen des Ringes, damit er nicht auch 
wie der erste Mitnehmer wirkt, durch mehrere Anschlagstifte horizontal 
gehalten. 

II. Jmter und Filterpressen. 
Fig. 236. Ein z er Ie gb are l' FiItri rap par a t 

v{)n CARL PIEPEIt in Berlin setzt sich aus 
einer dem Bedarfe entsprechenden Anzahl 
von Rahmen a a . .. zusammen, die mit 
Stegen b b . " zur Unterstiitzungder 
zwischen ihnen liegenden Filtrirmedien cc . . . 
(Tiicher oder Pappen aus geeigneten Filtrir
materialien) ausgeriistet sind. Die zu fil
trirende Fliissigkeit tritt bei 0 ein und 
fiItrirt von del' Mitte des Apparates nach 
beiden Enden, wo sie bei p und p heraus
tritt (D. P. 28086.) 

Der Filtrirapparat von lfAlGNEN 
in London besteht aus einzelnen FiIter
rahmen A, in einem gemeinschaftlichem 

Gehause B angeor.dnet und mit Filtertuch bespannt , welches durch unter
geschobene gelochte Metallbleche beim Filtriren unter Druck notigenfalls 
auseinander gehaIten wird. Mittelst Schlaugenrohre C kann sowol die un-

Fig. 237. Fig. 238. fiItrirte Fliissigkeit in 
B, als auch die filtrirte 
in den einzelnen Fil
tern A geheizt, resp. 
gekiihlt werden. Die 
gelochte Schutzplatte 
Gist angebracht, um 
ein Auflockern oder 
gar Wegwaschen des 
Filtermaterials bei 
unvorsichtigem Ein

giessen del' zu filtrirenden Fliissigkeit zu verhindern. Del' dargestellte 
.Ap.parat lii.~st sich auch in Form eines transportablen sogenannten Taschen
filters verwenden. (D. P. 26662.) 

JOB. KROOG in Halle a. d. Saale hat Neuerungen an RahmenfilteT
pressen zur Herstellung homogener Kuchen angebracht. (D.P.30921.) 
Vor dem Einlassen des Schlammes in die Pre sse werden zunachst die 
Ablaufhahne h del' Filterplatten geschlossen und gleichzeitig die Lufthahne 
Z der Filterrahmen geiiffnet; daun lasst man den zu filtrirenden Schlamm in 
die Rahmen eintreten und dieselben anfiiIlen, ohne dass dabei eine Filtration 
stattfindet; hierauf sperrt man den Schlammzutritt, sowie die Lufthiihne ab, 
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Fill:. 239. offnet die Ablaufhahne der Platten und Hisst nun wieder den Schlamm 
in die Rahmen stromen, worauf die Filtration und die Kuchenbildung 
erfolgt. Zur Ausfiihrung des Verfahrens werden fein geriefte Filter
platten p in ihren Dichtungsrandern an beiden Seiten mit vertieft 
liegenden oifenen Seitencanalen 0 und Verbindungsiiffnungen n ver-

7' 

sehen, wodurch die Abfiihrung des :Filterguts, sowie die Einfiihrung 
von Fliissigkeiten und Gasen vermittelt wird. Auf dem Schlamm
rahmen r ist ein Lufthahn mit Kelch l angebracht, um die Verdran
gung der Luft aus dem Rahmen durch den vor Beginn des Fil
trirens in denselben eingefiihrten Schlamm gestatten und nach er
folgter Fiillung die aussere Luft von dem Innern des Rahmens ab
sperren zu konnen. 

FR. KIRCHER in Griinstadt, Pfalz, hat eine Filterpresse mit 
ausfahrbaren Rahmen construirt. Die mit der Kopfplatte a und 
den Stiitzen f fest Fig. 240. 
verbundenen Spann

.n, stangen und Gleit-
schienen e sind von 

solcher Lange, dass der 
Verschlussmechanismus a;, 

ohne die Gleitschienen zu 
verlassen, auf Fahrschienen 
9 soweit zuriickgefahren werden kann, dass samtliche Fig. 241. 
Filterplatten i und Hohlrahmen b auf den Gleitschienen 
e c, ohne von denselben entfernt zu werden, behufs ihTer 
Entleerung nach einem Punkte, dem Wagen d, gefah
ren werden konnen. (D. P. 30032.) 

Bei der Filterpresse von HUGU BECKMANN in 
Solingen sind die Rahmen diagonal auf den Langs
tragern a b aufgelagert, sodass die in den Ecken der 
Rahmen angeordneten Canale 'In n fiir den Zu- und AJ,
fluss senkrecht unter einander lie gen. Die Anordnung 
eines Spaltes q oder einer anrlers gestalteten Oeffnung 
in den Abflussplatten ermoglicht die Durchstechung des 
Filtermittels zum Ablassen des letzten Restes von fil-
trirter Fliissigkeit. (D. P. 30136.) Fig. 242. 

Der Filterpressen - Verschluss von 
BLANCKE & Co. in Merseburg besteht aus zwei 
conaxial in einander beweglichen Spindeln a b. 
Die Spindel a ist .mit stark steigendem Gewinde 
behufs schneller Riick- und Vorwartsbewegung 
versehen, wahrend die Spindel b ein sehr feines 
Gewinde zum fest en V Ilrschliessen derPresse 
hat, w{)bei sieh d~rStift f ill ein~m Bogellschlitz 
der Nabe des Handrades c bewegt. (D. P. 28754.) 32* 
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WEGELIN & HiiBNER in Halle haben eine automatische Entluftungs
vorrichtung mit Arretirung fiir Filterpressen construirt (D. 

Fig. 243. P. 27553). Wird durch Links-
drehung des Hebels m das Ein
lassventil durch den Daumeu n 
geiiffnet, so dreht die Stange l 
den Hebel k mit der Daumen
welle i, das Entluftungsventil g 
wird frei und schliesst sich 
selbstthatig nicht eher, als bis 

aile Luft ausgetrieben ist und die nach f steigende Fliissigkeit den Schwim
mer h hebt. In der gezeichneten Lage sind beide Ventile geschlossen, 
so dass durch 0 Dampf oder verdichtete Luft in den Pressraum gelassen 

werden kann. 
Fig. 244. OSCAR POVREZ in Leuze, Belgien. I<'iltrir-niTu Apparat mit g e teilten Rahm enraumen. Die 

Rahmenraume sind durch eine oder mehrere Quer
rippen E in zwei odel" mehr Abteilungen zerlegt. 
Die oberelf Canale a b stehen mit den geradzahli-

€) a gen , die unteren c d mit den ungeradzahligen 

I l Rahmen in Verbindung, und ein Rohr im beweg-JJ lichen Holm verbindet emit b, so class der zu fiI-
-, trirende Saft auf den W eg ~. c b d clurch die Vor-

Ir-.... i/--'Errl/·-..-'-.b richtung fiiessen muss. Schmale, gefiochtene Stabe 

® I : t~ fD.d~~n;;5~~~. Versteifung benachbarter Filtrirtiicher 

Ein fiir viele Zweige der Technik und in 
hygienischer Beziehung wichtiges Gas-, Luft- und 

Dampffil ter hat K. MOLLER in Kupferhammer b. Brackwede angegeben 
(D. P. 26663). Zur Gewinnung einer miiglichst grossen Filterflache in 

Fig .• 245. einem kleinem Raum ist das 
. __ . ___________ . ______ .______ filtrirencle Medium A innerhalb 

des Gehauses G in eine Anzahl 
von Abteilungen in Taschen
form geteilt, welche durch die 
Spannvorrichtung K J H von 
einander abgehalten werden. Die 
Klappe B ist aus demselben 
filtrirenden Stoffe, wie das iibrige 
Filter gemacht; die zu filtrirenden 
Gase stromen in der Richtung 
der Pfeile. 

Ein Luftfilter in Saulenform zeigt Fig. 246. Das Filtermaterial in 
Scheibenform wird durch Zwischenlagen M und N getrenut uud das ganze 
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dnrch eine Schutzhiille Q zusammengehalten. Die zu filtriren
den Gase treten in der Richtung der Pfeile in die Kam
mern M und werden durch den Canal .S und das Rohr P ab
gefiihrt. 

Auch von FRIEDR. PELZER in Dortmund ist ein Luft
und Gasfilter angegeben. (D. P. 25450.) Urn zu verhiiten, 
dass sich die POl'en der Filter- Fig. 247. 

wande w w verstopfen, ist 
eine Klopfvorrichtung ange
bracht. Dieselbe besteht aus 
Stab en 8, welche auf den 
Achsen d und d, in regel
m1issigen Abstanden befestigt 
sind. Bei der plotzlichen 

-~=I' 

'IV 

--L-~ il __ ." __ iJ; ~ 
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Fig. 246. 

Arretirung der in schnelle Schwingung versetzten Achsen d d, schwingen 
die Stabe 8 vermiige ihrer Elasticitat iiber ihre Ruhelage hinaus und iiben 
eine Klopfwirkung gegen die }<'ilterwand aus. 

Nach dem D. P. 30896 wendet PELZER statt der bisher 
gebrauchlichen Gewebe Fransen an, welche aus neb en ein
ander hangenden Faden oder Fasern gebildet sind. Das Ab
stauben dieser Filter erfolgt durch Anwendung der Rollen r in 
Verbindung mit der Schnur 8 an dem einen und der Federn 
an dem anderen Ende der Stangen a, die an beiden Seiten 
durch die Wande des Luftcanals ragen. Durch Drehen der 
Stangen werden die Spiralfedern gespannt. Beim Loslassen 
schnell en die Federn zuriick, und die Stangen a kommen mit 
plOtzlichem Ruck in die urspriingliche Lage. 

FRANZ WINDHAUSEN in Berlin hat ein Verfahren, Luft 
oder Gase von Staub, Bacterien, Sporen und anderen darin 
suspendirten Substanzen zu befreien, angegeben, welches darin 

Fig. 248. 

I~;S 'A7'1!,&, 
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! 
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besteht, dass man die Luft etc. innerhalb einer fiiessenden Schicht Wassers 
oder anderer Fliissigkeit in Drehung versetzt und dadurch der Ein wirkung 
der Centrifugal- Fig. 249. 

kraft unterwirft, a, 

so dass die sus- m~~~~~~~~~~~~~~r,~ 
pendirten Sub- - : • : - : • y . ; . : 
stanzen in die •. : -0: . : -: . : . 
Fliissigkeit ge- • : • ~ • : • : • : "110: ' 
schleudert und 
vondieser wegge
schwemmt werden. 

Zur Ausfiih
rung dieses Ver
fahrens dient ein 
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Appa.rat, welcher aus der mit den Oeffnungen fund Jii versehenen rotirenden 
TI'ommel a, der in letzterer eingeschlosseJien Trommel e, den Scheide
wanden d, dem Ventilator t, der mit Luchern versehenen hohlen Welle b 
zum Einlass von Fliissigkeit und dem siphonartigen AbflussschHtz " fiir 
den Ablauf der Fliissigkeit aus der Trommel a besteht. (D. P. 26843.) 

III. Verdampfen nnd Destillation. 
ED. THEISEN in Lindenau-Leipzig hat fo}genden Verdampfungs- oder 

Condensationsapparat erfunden. (D. P. 28241.) In dem Apparate rotirt 
Fi!!". 2!iO. eine mit Dampf-Zu- und Ablass ver-

sehene hohle Welle k. Dieselbe ist 
mit hohlen Scheiben t besetzt, in welche 
der Dampf eintritt und aus denen 
das Condensationswasser in bekannter 
Weise in die Welle zuriickfliesst. Die 
Scheib en rotiren in den durch die 
schmalen halbkreisfiirmigen Karper ". 
gebildeten und von vertical en Seiten
flachen begrenzten Vertiefungen, so dass 
sie die Fliissigkeit in einem verhaltnis
massig engen Raume durchschneiden 
und in diinnen Flachen in den Verdun
stungsraum emporheben. Neben jeder 

Scheibe t tauchen in die Wellentiefen die aus glattem oder gewelltem Bleche 
gebildeten Scheiben 8, welche auf der hohlen Welle k lose sitzen. Diese 
Scheiben 8 erhalten von den Frictionsscheiben 81 durch Contact Drehung und 
zwar in entgegengesetzter Richtung wie die Scheib en t. Die durch das 
Rohr 'V eintretende Fliissigkeit wird demnach auch von den Scheiben 8 aus 
den Wellentiefen in diinnen Schichten emporgehoben und der Einwirkung 
des in den Scheiben t befindlichen Dampfes noch mehr ausgesetzt. Die 
Wellentiefen sind in ihrer Breile am tiefsten Punkte gesehlitzt und 
dureh ein gemeinschaftliches Rohr Z verbunden, welches durch einen 
in ihm Hegenden massiven Kolben x so abgeschlossen wird, dass sich 
noeh nicht eingedickte Fliissigkeit in ihm nicht ansammeln kann. (V gl. 
auch S. 496.) 

Nach dem Zus.-Pat. 31101 werden die rotirenden Scheiben, welche 
die zu concentrirende fliissige oder dickfliissige Masse fortwahrend empor
heben imd dadurch mit der durchstreiehenden Luft in innige und vielseitige 
Beriihrung bringen, ersetzt durch rotirende Fliigelrader mit Kettenguirlanden, 
durch mit Schiipfbechern oder Schiipfrinnen besetzte Scheiben, durch gezahnte 
Rader, welche durch endlose Ketten verbunden sind, oder durch senkrecht 
auf und ab bewegte glatte oder gewellte Platten oder mit Tellern oder 
Winkelstiicken besetzte Stabe. 
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CALLIBOIJRCES in Paris ersetzt an seinem Apparat zur p n e u mat i s c hen 
Abdampfung und Destillation von Flussigkeiten *) den fruher 
benutzten Luftreiniger durch mehrere riihrenartige Filter, welche durch ein 
centrales Rohr mit dem Ventilator in Verbindung stehen. An Stelle des 
Zerstaubungsapparates kann auch ein mit einem Riihrwerk versehener Kessel 
eingeschaltet werden, durch welchen die erwarmte Luft hindurchgepresst wird. 
(D. P. 30197.) 

Ein von CH. BIJRCHARDT in ,Manchester erfunder Condensator enthalt 
ein aus mehreren ringfiirmigen Stuck en a a (Fig. 251) zusammengesetztes 
Gehause, welches von dem das Kiihl- Fig. 25t. 

wasser oder eine andere Fliissigkeit 
enthaltenden BeMlter c c umgeben ist. 
Zwischen den einzelnen auf einander 
gestellten Stiicken a a sind dampf
und wasserdicht die Zwischenwande 
b b angebracht, welche aus einem 
oder mehreren Drahtgeweben oder 
durchliicherten Blechplatten bestehen, 
die so gross sind, dass ihr Rand 
ausserhalb des Condensationsgehauses 
in die Kiihlfiiissigkeit hineinragt, wo
durch also die Zwischenwande selbst 
abgekiihlt werden. Der zu conden
sirende Dampf wird am unteren Ende 
durch das Rohr d eingefiihrt oder mit 
Luft gemischt eingeblasen oder auch 
durch Verbindung des Rohres emit einem Exhaustor angesogen. Die durch 
die Condensation erzielte Fliissigkeit fliesst durch das Rohr f in den Be
halter g, welcher auch noeh dureh ein zweites Rohr h mit dem Condensator 
verbunden werden kann, um die in 9 sieh etwa entwickelnden Dampfe in 
den letzteren zuriickzufiihren. 

Solcher Condensatoren konnen auch mehrere zu einer Batterie vereinigt 
sein, so dass die Diimpfe die Condensatoren nach einander passiren, wahrend 
die Condensationsfiiissigkeit eines jeden Fig. 252. 

durch ein gemeinschaftliches Rohr nach 
aussen abgefiihrt wird. Das Conden
sationsgehause kann auch in horizontaler 
Lage abgeordnet sein (Fig. 252), wobei 
die siebartigen Zwisehenboden b b senk
recht stehen. J e drei Abteilungen a er
halten ein gemeinschaftliches Abflussrohr fl, (2, fa, wodurch eine Trennung des 
Condensationsproductes nach Reinheit und Siedepunkt erreicht wird (D.P.29155). 

0) Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 487. 
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Die 
HAUSEN in 

IV. Centrifugen. 

Centrifuge fiir continuirlich en Betrieb von Jon. HUND
Hamm besteht aus einem langgestreckten, horizontalen, schwach 

konischen, weiten Rohre (Trommel) B, 
welches auf Gleitrollen E gelagert ist und 

c: mittelst eines Riemenkranzes C, welcher 
1I.1i1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!al~!II~ seine Mitte umgiebt, in rasche Rotation 

11 versetzt wird. Die auszuschleudernden 
Stoffe , z. B. Starke, Zucker oder Garn, 
werden auf Wagen H, welche eine im 

Fig. 254. Verhaitnis zur Centrifuge ausserst geringe 
Grosse haben, fast tangential . in die engere 
Oeffnung des Trommelrohres eingeleitet, be
wegen sich an der Innenseite derselben, mit 
dem Rohre im Kreise herumgeschleudert und 
zugleich wegen seiner Conicitat seinem wei
teren Ende zugedrangt, in spiralfiirmiger 
Bahn, verlieren in einer feststehenden koni
schen Verlangerung F des Rohres allmalig 
die erlangte grosse Geschwindigkeit und treten 
durch eine Seitenrinne G tangential aus. Die 

abzuschleudernde Fliissigkeit soll sich iiber den Rand der Seitenwande des 
Wagens oder durch einen durchliicherten Bodeneinsatz des Wagens in die 
Trommel ergiessen. (D. P. 29374.) 

Die Trommel der continuirlichen Centrifuge von ED. RiiTTGER in 
Braunschweig besteht aus zwei flach konischen Teilen, dem Deckel und 
dem Boden, welche siebartig perforirt sind und einen linsenfiirmigen Raum 
einschliessen, in welchen das zu centrifugirende Material, Zucker, Riiben
schnitzel, Kohlen u. dergl., durch eine centrische Oeffnung einfallt, und 
welchen es nach Entfernung der anhaftenden Fliissigkeit durch die Sieb
iiffnungen durch den zwischen Boden und Deckel bleibenden Ringspait ver
llisst. (D. P. 29606.) 

Eine an M. M. ROTTEN in Berlin patentirte Centrifuge , welche haupt
sachlich zur Herstellung von Zuckerplatten und dergl. bestimmt zu sein 
scheint, besitzt statt eines Mantels deren zwei oder mehrere, urn eine griissere 
Anzahl Formen fiir die zu centrifugirenden Massen, besonders wenn die 
Formen flach sind, unterbringen zu kiinnen. Die iJ;meren Mantel sind ent
weder perforirt oder nicht. Die aus ihnen austretende Fliissigkeit durch
dringt im ersten FaIle auch die Fiillung des ausseren Mantels, im anderen 
FaIle wird sie durch Rohre im Boden der Trommel abgeleitet. Die Zucker
form en bestehen aus viereckigen Rahmen, an welch en eine Seite teilweise 
oder ganz beseitigt ist, urn die Oeffnung zum Fiillen zu benutzen. Diese 
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}'onnen werden unter Zwischenlegen von BIechen in einen aus zwei WinkeI
teiIen bestehenden Rahmen eingeschlossen, welcher beim Aufbauen der 
einzelnen Formen auf einem Gestell mit schrager Auflageflache lagert. 
(D. P. 30381.) 

Nach dem Zus.-Pat. 30731 werden statt der doppeJten inneren Mantel
flachell gerade Siebplatten benutzt, welche an winkligen Zwischenstiickell 
befestigt oder lose in sie eingeschoben Fig. 255. 

werden. Die radiale Seite del' Zwi
schenstiicke kann auch treppenfiirmig 
gestaitet sein, so dass die Zucker
formen gegen einander verschoben lie
gen. Das FiilIgestell ist durch einen 
Fiillwagen (Fig. 255) ersetzt. Derselbe 
tragt eine urn eine Achse A drehbare 
Tischplatte T, auf welcher die Zucker
formen F in einem Umschlussrahmen 
aufgebaut werden. Nach dem Aufbauell 
der Formen wird die Platte horizontal festgestellt und 
Qer Wagen zur Fiillung der Formen unter einem Fiill
apparate hindurchgeschoben, nach dem Erstarren del' 
Fiillmasse dagegen die Platte wieder schrag gestellt, 
urn eine grosse Anzahl Fiillwagen auf einem kleineu 
Raume neben einander unterbringen zu kiinnen. Der 
Fiillapparat (Fig. 256) besteht aus einem horizontalen 
Fiillrohre Fl mit trichterfiirmiger Unterseite und einem 
walzenfiirmigen Durchgangshahne D zum Verschluss der 
Ausflussiiffnung. Zwischen letzterer und den Formen 
hangt die Fiillrinne H an Rebeln mit kleinen Rollen R, 

Fig. 256. 

welche auf den Randern des Rahmens laufen und so die Rinne stets in 
gleichem Abstande von den Formen halten. Dureh einen mit Gewichtshebel 
versehenen Abstreieher Al hinter der Fiillrinne wird die iiberfliissige Fiill
masse glatt abgestrichen. 

SCHIJNKE und IWAND in Giirlitz stell en das Centrifugengefass aus Gutta
percha her. Dasselbe soll besonders zur Beseitigung del' Feuchtigkeit aus 
animalischer Wolle, Kunstwolle und Wollstoffen jeder Art dienen, welche 
mit verdiinnter SchwefeIsaure, Chloraluminium, Chlormagnesium u. s. w. be
hufs Carbonisation der darin enthaltenen vegetabilischen BestandteiIe be
handelt wurden, anstatt der bisher iiblichen leicht oxydirbaren Centrifugen
gefiisse aus Kupfer, Stahl oder Eisen. Es besteht aus einem metaIlischen 
Gerippe, welches mit Guttapercha allseitig iiberzogen ist. (D. P. 2573l.) 

Nach dem Zus.-Pat. 27867 wird an Stelle der Guttapercha Gummi 
verwendet, das entweder auf die Wandungen des Gefasses in Platten und 
in bereits vulcanisirtem Zustande aufgekittet oder roh aufgeklebt und auf 
dem Centrifugengerass selbst erst vulcanisirt wird. Oder die Centrifugen-
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geiasse werden mit einer Liisung von Guttapercha oder Kautschuk in Schwefel
kohlenstoir oder einem anderen Liisungsmittel bestrichen. 

v. Thermometer, Warmeregulatoren. 

Bei dem Contact-Thermometer von KNADE in Breslau sind durch 
die obere Oeffnung eines Quecksilber-Thermometers zwei isolirte Platin
drahte eingefiihrt, durch welche, sobald ihre Spitzen vom Qu.ecksilber erreicht 
werden, Stromschluss bewirkt wird. Der Contact kann mittelst einer Zahn
stange und eines Triebes verstellt werden. Es ist also nicht, wie gewiihnlich, 
ein Platindraht bestandig im Quecksilber. (D. P. 31928.) 

BECHEM&POST in Hagen i. W. haben einen selbstthatigen pneu
matischen W1irme - Regulator construirt (D. P. 28521.) Es ist ein 

Fig. 257. Windkessel N in der Erde 
gelagert und gegen den 
Temperatur - Einfluss der 
1iusseren Luft geschiitzt; 
ein anderer, M, befindet 
sich im Heizraum. Der 
in M und N herrschende 
Luftdruck pflanzt sich mit
telst Leitungsr5hre n bezw. 
p fort in die festen Cylin
der B und C. Das in 
dies en befindliche Queck
silber wird durch die He
berrohre H bezw. J in die 
am Waagebalken E hiin
genden Cylinder F bezw. 
G gedriickt. Durch Hebung 
oder Senkung des mit der 
Klappe K des Heizcanals 
L durch eine iibel" RoUen 
laufende Kette verbunde
nen Cylinders F wird eine 

Vermehrung oder Vermindel1111g der . Warmezufuhr bewirkt. 
RUB in Kaiserslautern benutzt bei seinem e I e k t ri s c hen A p par a t 

zur Signalisirung von verschiedenen Temperaturen eine bei zu- bezw. 
abnehmender Temperatur nach verschiedenen Seiten sich kriimmende Feder, 
die aus Stahl und Messing hergestellt ist, oder bei welcher diese beiden 
Metalle durch ahnliche Metalle und Metalliegirungen ersetzt sind. Um diesen 
Apparat fiir die verschiedensten Durchschnittstemperaturen anwenden zu 
konnen, bringt der Erfinder eine doppeJte mit den Mechanismen zur Contact
verstellung combinirte Scala an. Diese Combination wird auf verschiedene 
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Art, z. B. durch Verbindung der graduirten Schrauben f mit Fig. 258. 
deli' Scalen 9 oder mit Zeigern und mit Scalen am Gehause
deckel, oder mit Zeigerhebeln und mit ebenfalls auf dem 
Gehausedeckel befindlicher Scala oder einer Drehscheibe mit 
einer Scala, oder endlich bei feststehenden Contactstiften durch 
Verbindung der Scalen mit der regulirbar gemachten Feder 
erreicht. (D. P. 28578.) 

Bei dem elektro 'pneumatischen Warmetelegraph 
von BECHEM und POST in Hagen i. W. sind die beiden gleich 
grossen Glasgefasse a und b durch eine G1asriihre c1 c c2 der
art verbunden, dass beim Fiillen derselben mit Quecksilber bei 
c ein Luftsack entsteht. Der in einem 
entlegenen Raume befindliche Luftkessel ist 
pneumatisch mit a verbunden. Der Behalter 
b ist durch einen Stopsel d hermetisch 
verschlossen. Durch Erwarmung bezw. Ab
kiihlung von A steigt das Quecksilber in c 1 

und fallt in c2 bezw. umgekehrt. In dem 
Rohre c1 wird bei erreichter Maximal-, in 
dem Rohre c2 bei erreichter Minimaltempe
ratur ein elektrischer Stromkreis geschlossen, 
in welchem ein Lautewerk eingeschaltet ist. 
(D. P. 29602.) 

VI. Luftpumpeu Dud Barometer. 
SIEMENS & HALSKE in Berlin haben eine N euerung an Que c k s i I be r

luftpumpen angegeben. Die Luftpumpe wird so angeordnet, dass die bei 
jeder Fiillung des Stiefels A durch das Quecksilber 
verdrangte Luft durch ein kurzes mit seinem Ende 
nach unten gebogenes und unter Quecksilber miin
dendes Capillarriihrchen gunter dem Drucke des 
nachfliessenden Quecksilbers ausgetrieben wird, und 
zwar entweder in einen luftverdiinnten Vorraum E 
oder in einen lufterfiillten Raum, in welchem 
letzteren Faile jedoch ein Teil des Quecksilbers in 
der zwischen zwei Fiillungen des Stiefels ver
streichenden Zeit in dies en unter Einwirkung des 
Luftdruckes zuriickfliesst. (D. P. 28579.) 

Eine Luftpumpe eigentiimlicher Art hat 
C. H. STEARN in London construirt. Die Luft steht 
in der hohlen Spirale oder Schraube A, welche 
in Quecksilber oder einer andern Fliissigkeit mit 
Hllfe von Kegelraderu so rotirt, dass die obere 
Miindung der Spirale wahrend eines Teiles ihrer 

Fig. 2(:0. 
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Umdrehung von Quecksilber nicht bedeckt ist. Mit dem zu entleerenden 
Gefass ist die Spirale durch die Erweiterung T des Mantels S und die 
Riihre W so verbunden, dass sie bei jeder Umdrehung eine Quantitat der 
in T enthaltenen Luft erfasst und nach Art einer Transportschnecke fort
schafft nach der unteren Kammer R, von wo die Luft durch das Rohr Q 
mittelst einer Rilfspumpe abgefiihrt wird. (D. P. 31023.) 

Fig. 261. 

Eine von der Firma WM. OAMPBELL & 00. Nachfolger in Hamburg 
construirte Geblasepumpe ist folgendermaassen beschaffen. In zwei Blech
cylindern .A und B sind die Blechglocken a und b eingehangt und durch 

Fig. 262. Wasserabschluss unten 

b 

1 

gedichtet. Innerhalb des 
Oylinders B ist der eigent
liche Pumpencylinder D 
angebracht, in welchem 
sich ein Kolben d ver
schiebt, der durch Stange 
e die Glocke b hebt, so
bald Wasser unter den 
Kolben tritt. Beim lIeben 
der Glocke b tritt durch 
Ventil m atmospharische 
Luft in b ein. Sobald 
Glocke b geho ben ist, tritt 
die Umsteuerung (durch 
Ueberwerfen des belaste
ten Rebels h) in Wir
kung. Das Wasser ent
weicht unter Kolben d 
und die belastete Glocke 
sinkt, wobei die einge
schlossene Luft durch 
Ventil n und Schlauch f 
in die Glocke a iiber
gedriickt wird, welche, da 
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tlieselbe geringer belastet ist als b, steigt, wahrend zugleich die gespannte 
Luft durch Schlauch e zu der nach den Brennern fiihrenden Luftleitung 
gelangt. 1st Gloch b in tiefster Stellung angelangt, so findet durch aber
malige Umsteuerung wieder Wasserzutritt zum Kolben d statt und die 
Glocke b steigt, wahrend nun zugleich a fallt, da das Ventil n sich beim 
Aufwartsgange von b schliesst. (D. P. 28443.) 

Die rotirende Lu ftpumpe von FRANZ WINDHAUSEN in Berlin besteht 
aus einem Gehause A mit in demselben angebrachtem sichelfiirmigen 
Segmentstiick B zur Bil- Fig. 26~. 

dung eines Canales bed e 
nUll einem von aussen 
drehbaren Schanfelrade C. 
Durch Drehung desselben 
wird eine im Gehause A 
befindliche Fliissigkeitsmasse 
in Rotation gesetzt, welche, 
in geschlossenem i{reislauf 
den Canal bed e durch
striimend, Luft, Gase oder 
Dampfe durch den Canal a 
ansaugt, comprimirt und in 
den von dem geschlosse
nen Fliissigkeitsringe einge
schlossenen Raum verdrangt. 
(D. P. 28893.) 

VII. Galvanische Elemente und andere elektrotechnische 
Vorrichtungeu. 

Um bei constanten Elementen eine kraftige Thatigkeit zu erzielen, 
wendet VELLONI in Paris an Stelle des Bichromats eine Fliissigkeit an, 

welche man erhalt, indem man 10 I einer bei 80 0 ge- Fig. 264. 
sattigten Kaliumbichromatlosung mit 70 cbcm Salpeter
saure bei 40 0 versetzt und die ausgeschiedenen Krystalle 
lost und mit Schwefelsaure vermischt. Die Zinkplatte c 
taucht in ein poroses und perforirtes Gefass d, welches 
mit den Krystallen des erregenden Stoffes gefiillt ist, 
deren Aufliisung durch die bei der Zersetzung des Zin
kes auftretende Warme befiirdert wird, stets auf dem 
gleichen Sattigungsgrade bleibt und durch Absorption des 
Wasserstoffs in statu nascendi jegliche Polarisation verhindert. Zwei Kohle
platten b von miiglichst poriiser Oberflache sind zu beiden Seiten des Gefasses 
an der Ebonitplatte a befestigt. (D. P. 27522.) 
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Das Element von SENET in Paris besteht (IUS einem Gefass aus Thon 
zur Aufnahme des mit 1/10 seines Gewichtes Saure angesauerten Wassers; 
aus einem Zinkcylinder, welcher in dieses Gefass eingesetzt wird; einer po
rosen Zelle, in welcher die Kohle sich befindet, und der in dieser porosen 
Zelle befindlichen erregenden Fliissigkeit. Diese Fliissigkeit ist eine gesattigte 
Losung von Kalium-Eisen-Sulfat, gemischt mit Salpetersaure und Schweftll
saure. Sie enthalt auf 1 I 500 g Eisenalaun, 500 g Schwefelsaure und 40 g 
Salpetersaure. (D. P. 30286.) 

Bei dem zweizelligen galvanischen Element von ALF. DUN in 
Frankfurt a. M. enthalt die eine Zelle Kohle und concentrirtes Kiinigswasser, 
die andere Zelle Eisen und auf 1: 20 bis 1: 10 verdiinntes Konigswasser. 
Bei Neubeschickung ~ieses Elementes, welches 20 Stunden constant bleiben 
solI, ist nur fiir die Kohlenzelle neue Erreungsfliissigkeit erforderlich, wahrend 
fiir die Eisenzelle die aus der Kohlenzelle entnommene Fliissigkeit nach ent
sprechender Verdiinnung benutzt wird. (D. P. 31064.) 

Ein galvanisches Element von J. A. LIGHTIIIPE in Berlin besteht aus 
einem Gefass aus GIas oder emaillirtem Gusseisen, welches in seinem Innern 
einen Hohlcylinder aus Eisendrahtgewebe oder gelochtem Eisenbleeh auf
nimmt. In diesen Hohlcylinder wird der von der Innenwand durch Gummi
ringe isolirte Zinkkolben placirt, wahrend in den zwischen dem HohlcylindF 
und der Gefiisswand verbleibenden Raum Eisenspiine eingefiillt werden. Das 
Gefass wird sodann mit einer gesattigten Natronlauge angefiillt. (D. P. 30086.) 

ADOLF GUTENSOHN in London iiberzieht die Zinkelektrode entweder ganz 
oder bis auf einen schmalen Streifen am unteren Ende mit Blei. Ais Er
regungsfliissigkeit fiir die Zinkelektrode dient salpetersaures Bleioxyd, wahrend 
die (positive) Kohlenelektrode in eine porose, mit geniigend starker Salpeter
saure gefiillte Zelle taucht. Anstatt die Zinkelektrode mit Blei zu iiberziehen, 
kann man sie auch mit einem Brei aus Zinkoxyd und verdiinnter Schwefel
saure umgeben und in ahnlieher Weise kann die Kohlenelektrode mit einem 
Brei iiberzogen werden, welcher aus Zinkoxyd und verdiinnter Salpetersaure 
angeriihrt wird. (D. P. 28344.) 

PR,l'lIBRAM, SOHOLZ und WENZEL in Wien haben folgendes constante 
E I e men t angegebe~. In einem aus GIas oder anderem passenden M(lterial 
hergestellten Gefass befinden sich zwei concentrisch zu einander eingesteJlte 
porase Gefasse oder Diaphragmen, sodass drei Abteilungen oder Zellen ge
bildet werden. In der innersten Abteilung, welehe mit Salpetersaure gefiillt 
ist, befindet sich die positive Elektrode (Kohle oder Platin), die nachste 
Abteilung ist nur bis etwas iiber die Halfte mit Schwefelsaure gefiillt, urn 
Ibum zu lassen fiir die Volumenvermehrung, die hier durch das begierige 
Ansaugen der Salpetersaure einerseits und des Wassers andererseits st:;ltt
findet. In der dritten, mit einer Losllllg von .Kochsalz oder einer alkaliS<lhen 
Liisllng gefiillten Abteilung befindet sich die negative Elektrode (Zink). 

Zur ,Erh<ihung der Constanz des Elementes wird das i,nllerste poriise 
(iefass, welches die Salpetersaure vQn der Schwefelaaure trenut, etwllS 
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niedriger gehalten als das aussere, oder es wird mit Lochern oder Ein
schnitten am oberen Rande verselren, um beim Steigen des Schwefelsaure
niveaus (was ein Sinken des Salpetersaureniveaus bedingt, da die erstere 
von der letzteren begierig angesogen wird) ein Ueberlaufen dieses entstehen
den Gemenges von Salpeter- und Schwefelsaure zur positiven Elektrode 
hervorzurufen, wodurch diese stets mit Saure in einem geniigend hohen 
Niveaustand umgeben bleibt und die Wirkung des Elementes daher von sehr 
langer Dauer wird. (D. P. 28371.) . 

Eine von HOLMES, EMMENi und BURKE in London angegebene Er
re gung s fl ii s s i~ k e i t fiir die Kohlenzelle eines Zink-Kohle-Elementes besteht 
aus einem salpetersauren Salz und Schwefelsaure in aquivalentem Verhaltnis, 
so dass immer nur so viel Salpetersaure frei wird, als zur Oxydation des von 
der Zinkzelle stammenden Wasserstoffs notig ist. Dadurch wird das schad
liche Durchsickern freier Salpetersaure zur Zinkzelle vermieden. (D. P. :19898.) 
(Es wird von vornherein freie Salpetersaure vorhanden sein.) 

Urn den Sauregehalt etc. von galvanischen Elementen constant 
zu erhalten wird nach VELLONI in Paris durch ein mit den Elementen 
verbundenes Amperemeter Fig. 265. 
m bei einer bestimmten 
Verminderung der Strom
stiirke bei 0 ein elektrischer 
Contact h ergestellt und 
dadurch ein Elektromagnet 
erregt, der den Luftzufiuss 
nach einem, frische Er
regerfliissigkeit enthalten
den Gefass e derart beein 
flusst, dass ein passendes 
Quantum frischer Fliissigkeit in das Element einfliesst. Der Elektromagnet l 
zieht den an dem Knierohr h sitzenden Anker k an und hebt das Rohr h 
aus dem Quecksilber i, so dass Luft durch das Rohr h, Schlauch g und 
Rohr f nach e eintreten kann und Fliissigkeit aus e durch das Rohr d', 
Hauptrohr c und Verteilungsrohren d treibt. (D. P. 27523.) 

OLIPHANT, BURR und GOWAN in London bewirken die Circulation der 
FI ii s s ig k eit en in galvanischen Batterien dadurch, dass die ausseren Zellen 
a einma.l untereinan- Fig. 266. 
der durch die Rohre f rr==:===:;] 

ole 
(Fig. 267) und andrer- r1t::;:::=~~~~~ 
seits mit einer Pumpe 
o und einem Sammel
behalter i durch das 
Rohr h, und die in- , 
neren Zellen b unter
einander durch Rohre 
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Fig. 267. 

Secundiirbatterien. 
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9 und mit einer zweiten Pumpe 0' und 
einem zweiten Sammelbehalter k durch 
ein Rohr j verbunden sind. Die circu
lirenden Fliissigkeiten werden aus den 
Sammelbehaltern i und k den Zellen a 

und b durch Rohre lund 111 wieder zu
gefiihrt. n ist der die Pump en 0 und 0' 

treibende ~fotor. (D. P. 2834G.) 
SOMZEE in Briissel stellt die E I e men t e fiir 

Accumulatoren folgendermaassen her. Die Bestandteile der Elementen
platten, Mennige, Bleioxyd oder Bleisalz, werden znerst mit Graphit ver
mischt, um eine gute Leitungsfahigkeit zu erzielen und dann abwechselnd 
mit zerkleinerter Kohle oder verkohlbaren Stoffen auf mit Harzgummi oder 
einem anderen Klebmittel getrankte Gewebe geschichtet und zusammC!1-
gepresst. (D. P. 27203.) 

S. KALISCHER in Berlin stellt Ace u m u I at 0 r e n durch Elektrolyse einer 
Bleisalzlosung her, wobei Kohle oder Eisen in activem oder vorher passiv 
gemachtem Zustande als Anode, oder Platin oder ein platinirtes Metall oder 
Gold oder ein vergoldetes Metall als Anode und Blei als Kathode angewen
det werden. Durch die Elektrolyse scheidet sich auf der Anode Bleisuper
oxyd in dichter Form abo (D. P. 28668.) 

EM. PFEIFER in Antwerpen stellt Bleischwammplatten fiir Accu
mulatoren folgendermaassen her. In einem Rahmen von gelochtem Zink wer
den Bleidrahte so angebracht, dass die Endstiicke der Drahte auf der 
einen Seite durch den Rahmen hervortreten, um spater den Anschluss der 
Platten an die Leitung zu bilden. Der Rahmen wird mit schwefelsaurem 
Blei ausgefiillt und, nachdem er auf beiden Seiten mit Zink- oder Eisenplatten 
bedeckt ist, in eine Liisung von Kochsalz oder einer anderen passenden 
Chlorverbindung gelegt. Das schwefelsaure Blei wird in Bleischwamm ver
wandelt und der Zinkrahmen lost sich auf. Wird an Stelle von schwefel
saurem Blei Chlorblei im Innern des Rahmens angewendet, so wird dieser 
dann in reines anstatt in gesalzenes Wasser gelegt. (D. P. 30052.) 

WILL. VIRGO WILSON in London bereitet ein Isolirmaterial fiil" 
elektrische Leitungen, indem etwa 200 TIe. Holzteer bis ungefahr 
90 0 C. erhitzt und dann mit 100 TIn. aufgeloster Nitrocellulose versetzt 
werden. Beide Stoffe werden sodann mit oder ohne Zusatz feuerbestandiger 
Materialien, wie Bariumsulfat, Kreide, Talk, Calciumsulfat, Thonerde, Magnesia, 
Kieselsaure oder Zinkoxyd zu einer homogenen Masse verarbeitet. (D. P. 
28972.) 

Ein Patent von MAX ~fiiTHEL in Berlin betrifft die Herstellung leuch
ten de r B ii g' e I fiir G I ii h la m pen ohne Vacuum. Man formt ein Gemenge 
von Magnesiumoxyd, oder Magnesiumsilicat mit Kaolin zu feinen biigelfiir
migen Faden und gliiht diese in einem Muffelofen. Diese Faden werden 
sodann mit einer Platin-Iridiumliisung getrankt und hierauf nochmals einem 
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allmiiJigen GIiihen unterworfen, in Folge dessen das Platin-Iridium reducirt 
und in hiichst feiner Form auf die Thonerde niedergeschlagen wird. Die 
Reduction des Platin-Iridium kann auch mit HiIfe des elektrischen Stromes 
erfolgen. Die Verbindung der Biigel mit den zu Spiral en gewundenen Enden 
der Platindrahte geschieht mittelst Platinsalmiak, welcher in breiiger Form 
auf die Biigelenden gebracht und durch GIiihen in Platinschwamm verwan
delt wird, der nun unter Anwendung eines Geblases die Enden des Biigels 
und der Platindrahte zusammenschmilzt. Die Biigel kiinnen auch noch mit 
einem Ueberzug von Chrom versehen werden, indem man dieselben in einem 
Bade von Chromchlorid als negativen Pol einer Elektricitatsquelle dem 
Strome aussetzt. (D. P. 31065.) 

VIII. A.nalytische A.pparate. 

FISCHER & STIEHL in Essen a. d. Ruhr haben Apparate zur fortlaufen
den Bestimmung und Registrirung des specifischen Gewichtes 
von Fliissigkeiten con- Fig. 268. 
struirt. Der im D. P. 27922 
beschriebene Apparat be
steht aus den Senkkiirpern 
Bl (Fig. 268) und B2, dem 
Becher G und dem Waage
balken A mit Gewicht G, 
welches eine Gegenwirkung 
gegen die Gewichtsdifferen
zen ausiibt, die entstehen, 
wenn das specifische Ge
wicht der den Kasten K 
drtrchstriimenden Fliissig
keit sich andert. Statt des 
Gewichtes G kann auch 
ein an dem Waagebalken hangender Eisenstift p angewendet werden, 
welcher in das in dem feststehenden Becher D enthaltene Qriecksilber ein
taucht. Die Bewegungen des Waage balk ens werden durch die gefiihrte 
Stange d auf die Markirnadel n iibertragen. 

Durch die Anordnung des zweiten Senkkiirpers B2, welcher in eine 
Fliissigkeit eintaucht, die mit der zu bestimmenden gleiche Temperatur und 
gleichen Ausdehnungscoefficienten hat, werden die Angaben des Apparates 
von der wechselnden Temperatur der Fliissigkeit unabhangig gemacht der
art, dass nicht das wirkliche, sondern das auf die Normaltemperatur reducirte 
specifische Gewicht angezeigt wird. 

Der Registrirmechanismus besteht aus der Registrirtrommel (Fig. 269), 
welche durch die Welle c mittelst der Schnecke s und des Zahnrades R in 
stetige Umdrehung versetzt wird. Die Entfernung der Trommel B von der 

Biedermann, Jahrb. VII. 33 
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Fig. 269. 

c 
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Markirnadel n geschieht durch die 
SchraubenfHiche e, welehe an c be
festigt ist, indem e gegen den Knag
gen g des die Trommel tragenden 
Dreharms H driickt. Die Trommel 
wird, nachdem eden Knaggen g los
gelassen, durch die einerseits am Dreh
arm H befestigte, andererseits zwischen 
den feststehenden Knaggen z Iiegende 
Feder f zuriickgeschnellt, gegen die 
~Iarkirnadel n gedriickt und so dag 
specifische Gewieht der den Apparat 
durchstromenden Fliissigkeit auf der 
Trommel registrirt. 

Der durch D.P. 27928 geschiitzte 
Apparat besteht aus dem Standrohr S mit Ueberlaufrand r, mit welchem 
unter Zwischenschaltung eines dehnbaren Gefasses F oder einer Membran 

Fig. 270. oder eines leicht verschiebbaren Kolbens ein Stand
rohr J in Verbindung steht. Letzteres enthalt eine 
Fliissigkeit von bekanntem ~pecifischen Gewicht, das 
Rohr S die Fliissigkeit, deren specifisches Gewicht 
ermittelt werden soll. Der Schwimmer c und die 
Trommel B dienen zur Registrirung der Angaben. 

Die Eigentiimlichkeit des Apparates besteht 
darin, dass das unbekannte specifische Gewicht einer 
Fliissigkeit durch die Rohe einer Fliissigkeitssaule 
von bekanntem specifischen Gewicht gem essen wird, 
welche einer Saule von constanter Rohe der zu be
stimmenden Fliissigkeit das Gleichgewieht halt, und 
dass beide FIiissigkeitssauien stets auf gieicher 
Temperatur erhalten werden, wodurch bewirkt wird, 
dass die Angaben des Apparates von der Tem
peratur der Fliissigkeit unabhangig werden, derart, 
dass nicht das wirkliche, sondeI'll das auf eine be
stimmte Normaitemperatur reducirte specifische Ge
wicht angezeigt wird. 

PAUL BINSFELD in Gent hat einen Apparat zur Bestimmung des 
Procentgehaltes von Gasen in der atmospharischen Luft ange
geben. Derselbe kann u. a. zur Untersuchung auf schiagende Wetter dienen; 
er ist auf die Diffusion der Gase begriindet. Durch die Luftdruckveranderung, 
welehe infolge einer Auswechselung der innerhalb und ausserhalb der porosen 
Cylinderwand b befindlichen Luftarten CLeuchtgas, Grubengas, Kohlensaure) 
stattfindet, winl eine elastische Platte d gehoben und gesenkt, deren Be
wegung mittelst der Zahnstange e und Welle h auf den Zeiger i iibertragen 
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werden, welcher auf einer Scala den Procentgehalt 
anzeigt. Durch Stellzeiger 1, mit welchen i an ge-. 
wissen Teilstrichen in Beriihrung kommt, kann del' 
Apparat so gestellt werden, dass bei einem bestimm
ten Procentsatz von Gasen ein elektrischer Laute
apparat u. dergl. in Thatigkeit gesetzt wird. (D. P. 
27487.) 

R. BAuR in BIaubeuren hat den SCHEIBLER'schen 
Apparat zur quantitativen Untersuchung koh
lensaurer Salze modificirt. Das Kugelrohr b, 
welches zur Aufnahme der Zersetzungssaure dient, 
ist im Gefass a. angebracht, in welches das zu unter
suchende koblensaure Salz hineingebracht wirel, und 
in welchem sich das Gas entwickelt. Die kalibrirte 
Riihre e wird von cler Gasdruck-Controlriihre r, in 
welcher sich auch ein Thermometer befindet, con
centrisch umfasst. Diese Einrichtung des Apparates 
ermiiglicht eine durch drei Fliissigkeitsmenisken hin
durchgehende Ablesung, ferner der Herstellung eines 
luftverdiinnten Raumes im Entwickler (Wegfall del' 
Correction fiir Absorption), eine vollkommene Aus
gleichung des inneren und ausseren Luftdrucks hei 

cine gleichmassigere Temperatur im Innern des ; 

Fig. ~71. 

Fig. 272. 

Anfang und Ende del' Untersuchung und schliesslich " 

Apparats. . 
OTTO LICHT in Sudenburg-~fagdeburg giebt den a 

Buretten einen seitlichen Abfluss an der Ein-

515 

stellmarke. Hier wird eine offene nach untengeneigte Glasriihre so au
geschmolzen, dass der untere Tcil der in die seitliche Glasriihre fuhrenden 
Oeffnung geuau mit der ~Iarke zusammenfallt. (D. P. 27125.) 

Nach dem Zus. Pat. 3094:J wird an stelle des ausseren seitlichen 
Abflusses im Innern der Burette ein Riihrchen angebracht, des sen waage
rechte Oeffnung mit der Einstellmarke zusammenfallt. Dieses Riihrchen ist 
nach unten durch die Wandung der Burette geleitet. Fig. 273. 

Ein von R. HUBNER in J ena erfundenes Instrument, 
Pipett-Biirette, kann als Burette wie als Pipette be
nutzt werden. Zu dem Ende ist das mit einer Scala ver
sehene Glasrohr e f unten zu einer feinen Oeffnung aus
gezogen, durch welche die zu titrirende Flussigkeit ein

treten kann, und an seinem oberen Ende iiber der Ein- ~ t 
a

b 

c stellmarke emit einem gekriimmten Fortsatz e i versehen, 
an welchem ein zum Ansaugen dienender Gummischlauch a 
mit Mundstiick b und Quetschhahn c befestigt werden 
kann. (D. P. 27505.) 

33* 
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IX. Verscbiedene .Apparate. 
Hygrometer. - Ein Apparat zur Regulirung des hygrometrisehen 

Zustandes der Luft in einem beliebigen Raume von DE DIETRICH & Co. in 

Fig. 274. 

B 

Niedel'bronn i. Elsass besteht aus den 
Abteilungen A und B, welche dureh die 
mit Liiehern versehene, schrag gestellte 
Tafel T von einander getrennt sind. 
In die obere Abteilung B gelangt aus 
einem Behalter eine gewisse Menge 
Wasser, welches die Blechtafel mehr 
odeI' weniger bedeckt. Dieses iiber 
die Tafel T fallende Wasser befeuch
tet die aus del' unteren Abteilung A in 
die obere B eindringende Luft in urn 
so hoherem Grade, je mehr die TafeI
Hache mit Wasser bedeckt ist. Die 
Regulirung des WasserzuHusses ge
schiehldurch die beiden Psychrometer P 
und pl. Jedes derselben besteht aus 
einem cylindrischen mit A!koho! ge
fiiIlten Kupfergefass S, auf dem ein 
eylindriseher HaIs F von geringerem 
Durehmesser mittelstFlantsche befestigt 
ist. Eine elastische Kautschukhaut 
ist zwischen Fund G eingeklemmt. 
Del' auf diesel' IIaut ruhende Kolben 
I bezw. ]I wird durch die mit del' 

Temperaturschwankung verbundene Volumenanderung des Alkohols gehoben 
odeI' gesenkt und infolgeclessen die Kautschukrohre E geschlossen bezw. 
geoifnet. Die in A einclringencle trockene Luft streicht iiber das clurch 
einen Wasserstrom befeuchtete Psychrometer pI, woclurch Kolben ]I sinkt 
und daclurch die Kautschukrohl'e oifnet. Wird die Luft nun bei ihl'em 
Dul'chzuge durch T nicht hinreichend feucht, so wirkt sie in demselben 
Sinne auf das zweite Psychrometer P, welches die Kautschukrohre Enoch 
weiter oifnet. Hat dagegen die Luft den bestimmten Sattigungsgrad beim 
Hindurehgehen durch T iiberschritten, so dehnt sich der AlkohoI des Psy
chrometers P aus, del' Kolben I steigt, und Kautschukrohre E wi I'd ent
sprechend gcschlossen. 

Fig. 275. 

d 

Photometer. - Bei dem Ph 0 tom e t e r von LEO:'<ID 
SIMONOFF in St. Petersburg wircl die Starke des Liehts 

r---+..,. ...... -'I--'" an del' Grosse del' das Licht durchlassenden Oeifnung 
'-_-=,~ ..... .;.~_-1 del' Platte E (Fig. 275) gemessen, welche in Falzen 

des DeckeIs D verschoben werden kann, indem man, 
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die durchsichtige mit Zeichen (Buchstaben, Zahlen) versehene Bild- Fig. 276. 
platte c (Fig. 276) durch ein Ocular beobachtend, durch Ver
schiebung von E diejenige der verschiedenen Lichtiiffnungen b c 
zu ermitteln sucht, bei welcher man das Zeichen auf c nicht mehr 
erkennen kann. Verschiedene runde Glasscheiben, MilchgHiser f 
(Fig. 276) und 9 und biconcave Linsen b dienen dazu, das Licht 
7.U zerstreuen, urn eine gleichmassige Beleuchtung der Bildplatte c 
herbeizufiihren. (D. P. 28213.) 

Priifungsmaschinen. - Bei Benutzung des von MORRISON und 
,T. HERRON in Washington erfundenen Apparats zur Priifung der 
l<'estigkeit von ~faterialien wird zwischen zwei Ringzangen 
B und D eine vollstandig nmgrenzte Flache eines Stoffes gefasst 
und auf diese der Druck ausgeiibt. Zum Einklemmen des Stoffes 
wird das Excenter E benutzt, welches den Fig. 277-
Cylinder 0 mit dem Ring D vertical ver
schiebt. Innerhalb des Cylinders 0 ist der 
Druckstempel G verschiebbar. Der Druck 
wird durch einen Hebel P und ein Schiebe
gewicht S erzeugt und gem essen. gist eine 
Holle. (D. P. 28491.) 

Die Ma teriali en - Prii fmas chine 
von EMERY in New-York besteht im wesent
lichen aus einem Paar starker Schrauben
spindeln a, auf welch en einerseits ein Querhaupt n mit hydraulischer Presse, 
andererseits aber zwei mit einander verkuppelte Querhiiupter i und h ver
stellbar aufgeschoben sind. Diese letzteren nehmen 7.um Messen bezw. 
Wagen des auf ein Versuchsstiick ausgeiibten Druckes etc. dienende hydrau-

Fig. 278. 

a 

Fig. 279. 
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lische Druckstiitzen zwischen aich auf. Von den Querhauptern i und h wird 
immer eines auf den Schraubenspindeln festgestellt, um den hydraulischen 
Stiitzim als festes L"ager zu dienen, wahrend dasjenige, mit dem jeweilig das 
Versuchssttick verbunden ist, beweglich bleibt und gleichsam die Plattform 
des Wageapparates bildet. 

'Die Maschine ist in der Figur so dargestellt, um ein Versuchssttick V auf 
Druck zu priifen. Bei der Prtifung auf Zug liegen die Bunde b fest am 
Querhaupt han. 

Der auf ein Versuchssttick ausgeubte Zug oder Druck wird von den 
Querhauptern i und h auf die zwischen denselben angeordneten hydraulischen 

Fig. 280. Druckstutien d (Fig. 280, Schnitt zwischen den 
beiden Querhauptern) und VOll diesen mittelst Druck
rohrleitung l auf einen passenden Wageapparat uber
tragen. D sind Kranwagen, an denen das Ver
suchsstuck aufgehangt wird, um die Wirkung seines 
Eigengewichtes aufzuheben. 

Die Patentschrift beschreibt Modificationen dieser !faschine, Einrichtung 
derselben zur PrUfung auf Torsionsfestigkeit, ferner eine ganze Reihe von 
Details, z. B. Accumulatoren, Druckmultiplicatoren, Rohrkuppelungen, eine 
Vorrichtung , um dem Kolben der Presse Rotationsbewegung zu erteilen, 
behufs Verminderung der Reibung des Kolbens etc. (D. P. 27590.) 

Gasentwickelung. - l\L SCHROEDER in Berlin hat einen Apparat zur 
Entwicklung von Kohlensaure von beliebiger constanter Span-

Fig. 281. nung angegeben. (D. P. 28087.) Durch Rohr i 

a 

lasst man das abgemessene Quantum Salzsaure bei 
zunachst offenem Hahn 9 auf die in a befind
lichen Kalksteinstucken fliessen; die Saure gelangt 
zwischen denWandungen der beiden Gefasse a 
und b hindurch nach der Vertiefung d des erste
ren, vermag aher nicht in b einzudringen, weil die 
in dies em Cylinder befindliche Luft nicht entweichen 
kann. Somit bleibt die Salzsaure auch in Be
ruhrung mit den Kalksteinstiicken undveranlasst 
eine starke Kohlensaureentwicklung, welche bei 
nunmehr geschlossenem Hahn 9 und i erst dann 

b aufhort, wenn der Druck der Kohlensaure stark 
genug wird, um die Luft in b soweit zusammenzu
drticken, dass "die Salzsaure, die Kalksteinstucken 
freigebend, in b eintreten kann. Durch beJiebige 
Annahme der zugefuhrten :Menge Salzsaure kann 

man somit Kohlensaure beliebiger Spannung erzeugen. 
THEODOR KEIL in Halle hat im Innern des Kohlensaure-Entwick

Ie r s an seinem Sodawasser -Apparat *) mehrere Waschgef:isse angebracht 

.) Techn.-cbem. J abrb. 6, S. 358. 



Apparate. 519 

(aufgehangt), welche mit dem Entwickler und untereinander in Verbindung 
stehen. (D. P. 29845.) 

HENDRIK BEINS und JAN BEINS in Groningen haben nebenstehenden 
Apparat zur Erzeugung fl iissig er Kohl ens a ure angegeben (D. P. 30192). 
Urn fiir die mit Natriumcarbonat gefiillte Fig. 282. 

Retorte A eine moglichst grosse aussere 
Heizflache zu gewinnen, hat dieselbe die 
do,rgestellte Form erhalten. Die von D 
ausgehenden Heizgase steigen durch Rohr 
G in die Hohe, an den inneren Wand un- ===h! 
gen des Theiles B der Retorte A herab 
und zwischen deren ausseren Wandungen 
aus dem Mantel E wieder hinaus und zur 
Esse. Die durch P entweichende mit 
Wasserdampf vermischte Kohlensaure wird 
durch Condensatoren, Reinigungsgefasse und 
schliesslich nach einem ausserlich gekiihl
ten Condensator geleitet, in welchem sich 
dieselbe unter ihrem eigenen Druck ver
fliissigt. Der letztere Condensator hangt 
an dem einen Ende eines Waagebal
kens, so dass die Zunahme an fliissiger Kohlensaure direct gewogen wer
den kann. 

Eine Gas was c h fl a s c h e mit doppelt wirkender V orrichtung von 
F. ALLIHN besteht aus einem inneren cylindrischen Waschgefass, welche am 
Zuleitungsrohr angeschmolzen ist und der eigentlichen Waschflasche. Das 
Zuleitungsrohr ist an seinem unteren Ende offen, hat aber einige Millimeter 
hoher zwei Reihen feiner Oeffnungen, durch welche das Gas, in kleine 
Blaschen zerteilt, in die innere Waschflasche eintritt, In dieser geht es 
zuerst durch die Waschfliissigkeit und kommt durch kreisformig in der 
halben Hohe derselben angeordnete Locher wiederum in feiner Verteilung 
in das Hauptwaschgefass. Der Apparat ist im Original durch Zeichnung 
wiedergegeben und ist von der Firma WARMRRUNN, QUILITZ & Co. in Berlin 
zu beziehen. Die Flasche eignet sich besonders zum Waschen starker Gas
strome. (Dingl. 2M, S. 118.) 

Siiuregefiisse. - H. ANGERSTEIN in Schalke hat ein Druckgefass fur 
stark saure }<'lussigkeiten, besonders Salzsaure erfunden. Dasselbe 
wird gebildet durch ein 0 ben offenes cylinderformiges Steingutgefass, welches 
in ein starkes gusseisernes Gefass von ahnlicher Form, aber weiterem Durch
messer eingesetzt ist. Der zwischen beiden Wandungen existirende Raum kann 
mit A~phaltpech ausgefiillt werden oder auch leer bleiben. 1m ersteren FaIle, 
der fur sehr grosse Dimensionen geeignet ist, kann das Steingutgefass aus 
mehreren uber einander stehenden Teilen gebildet werden. Die obere Oeff
nung des Gussgefasses wird mit einem gusseiserIien Deckel versehen, welcher 
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Fig. 283. die Stutzen zur Verbindung an die Fiill-, Druck- und Steige
leitung tragt und auf seiner inneren Seite asphaltirt ist. (D. P. 
27731.) 

GeHisse fiir Salpetersaure u. dgl., welche E. POHL in 
Dortmund angegeben hat, bestehen aus eisernen Manteln mit ein
gelegten Boden, welche im Innern mit paraffingetrankter Asbesl
pappe ausgekleidet sind. Die Mantel werden in der durch die 
Zeichnulig dargestellten Weise bei n seitlich zusammengenietet, 
so dass die Saure nirgends mit dem eisernen Mantel in Be
riihrung kommen kann. (D. P. 30188.) 

Laboratoriumsapparate. - Bei einem von ROB. MUENCKE in Berlin 
construirten Gasbrenner wird die Luftregulirung durch die senkrechte 

Fig. 284. Fiihrung der mit mehrgangigem Gewinde ver
sehenen Brennerrohre E in dem Luftcylinder 
D mittelst einer an D festgehaltenen, urn sich 
selbst drehbaren Mutter M und des an der 
Rohre E innerhalb eines Langsausschnittes 
F angebrachten kleinen Zapfens H, der die 
Drehung der Brennerrohre urn sich selbst ver
hindert, bewirkt. (D. P. 28295.) 

Die deutsche Gold- und Silber-Scheide
anstalt vorm. ROESSLER in Frankfurt a. M. hat 
einen Laborato~tiumsofen fiir hohe Tem
p era turen angegeben. Die kalte Luft tritt 

bei h ein, erwarmt sich in dem ausseren Canal e durch die durch den 
mittleren Canal e' abziehenden Verbrennungsgase. tritt in den BUNSEN'schen 

e 

Fig. 285. Brenner a und, so viel als zur voll
kommenen Verbrennung nothwendig, 

9 auch noch urn demselben herum durch 
den inneren Canal e" und mit dem 
Gasgemisch durch den Brenner ge
meinsam in den lIlantel c unter den 
Tiegel b, woselbst die Verbrennung 
stattfindet. 

Die Verbrennungsgase treten 
durch das durchlochte Deckelchen c' 
aus dem inneren Mantel c und um
spiilen denselben ganz, indem sie 
zwischen ihm und dem liusseren Man
tel d hinabsteigen. Sie treten alsdann 
in den Vorwarmeapparat e', wo sie 
einen Teil ihrer Warme durch die 
innere Wand des Luftcanals an die 
bei h eintretende frische Luft und 
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durch die iiussere Wand des inneren Cylinders en an das Gasgemenge ab
geben, und entweichen schliesslich durch den Schornstein g. Der Brenner 
f saugt die zur voHstandigen Verbrennung notwendige Luft in den Apparat. 
(D. P. 30208.) 

W. ELGES in Berlin hat einen Quetsch
hahn patentirt (D. P. 28631). Der im Schlitz 
hi lose bewegliche und bei p durch das Rohr 
a b gefuhrte Stempel 9 e f dient zur Zupressung 
des Schlauches. In einer Abanderung ist am 
Stiel e f ein elastisches Glied, und zur Druck
regulirung eine Verschraubung an dem Rahmen 
k l m n angebracht. 

Fig. 28G. 

Die von J. C. 'WATERHOUSE in Wakefield benutzte 1Iasse zur Fabri
kation von Tiegeln besteht aus 3 TIn. feuerfestem Thon, 21/2 Graphit, 
2 gepulvertem Asbest, 1/4 11agnesia und 1/2 Quarz. Dieselbe wird mit 
Natronwasserglas angemacht und geformt. (Eng!. r. 1628/1883.) 

Verschiedenes. - Ein von ANTON STAM!! in Leadville, Colorado, er
fundener Apparat zur DarsteIIung sauerstoffreicher Luft hat fol-
gende Einrichtung. Die Fig. 287. 

Compressionspumpe C 
presst Luft abwech
selnd durch Rohr a, 
Schiebercanal 1n und 
Rohr b in den Wasser
behiilter lund bei der 
in Fig. 288 gezeichne
ten SteHung des Schie
bers durch Rohr a, 
Schiebercanal m und 
Rohr c nach dem zwei
ten Wasserbehalter r. 
Die Luft steigt durch 
die feinen Locher des 
Siebbodens p nach oben, 
wobei Sauerstoff von 
dem Wasser absorbirt 
wird, dessen Menge in 
directem Verhaltnis zu 
dem Druck, der gerade 
am Ende der erst en 

'r' 

Periode in dem Wasserreservoir herrscht, steht. Der nicht absorbirte Tei! 
der Luft, zumeist Stickstoff, entweicht durch Rohr.f, Schiebercanal 0 und 
ltohr 9 nach dem Stickstoffbehiilter It, wahrend bei der Stellung des Schie
bers Fig. 288 der nicht absorbirte Tei! der Luft aus Behalter r durch 
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Rohr d, Sehiebercanal r und Rohr e nach dem zweitcn Stickstofl'behaIter 
rl gelangt. 

Bei der SteIlung Fig. 288 entweicht der absorbirte Sauerstofl' aus dem 
Wasser des Behalters l, und wird durch Rohr h, Schiebercanal n und Rohr i 

Fig. 289. 

Fig. 288. in geeignete BeMlter geleitet, wohingegen 

bei der SteIlung Fig. 287 der Sauerstofl' 
aus dem Wasser des zweiten Behalters r 
durch Rohr j, Schiebercanal n und Rohr i 
naeh dem Beh&lter geleitet wird. 

Der Stickstofl' aus BeMIter II ent
weicht bei der SteIlung Fig. 288 durch 

Rohr g, Canal 0 nnd Rohr k ins Freie, w&hrend dies fur den 

Stickstofl' aus Behalter rl bei der SteIlung Fig. 287 durch 
Rohr e, Canal r und Rohr kgeschieht. (D. P. 29847.) 

.--- --... JOH. ROHLING in Berlin hat einen ~Iisehapparat fur 
JIf 

~~of+~'" Flussigkeiten verschiedener Natur oder Temperatur ange-
geben (D. P. 29157). Die bei E eintretenden verschiedenen 

J..j~~~"" Fliissigkeiten stossen gegen die Wand A A, mischen sieh in 
Kammer I, treten seitlich durch die Oeffnungen und stromen 

.. _ --i-...... nach der Kammer II. Dort stiisst die Striimung auf die 

Fig. 290. 

Wand B B; eS findet infoIge dessen eine Ablenkung und 
zweite 1Iischung statt und die Fliissigkeiten treten nunmehr 

clurch einander gemischt in die Kammer III. Ein dort 

cingefUgtc Thermometer zeigt die Tcmpcratur der 
)Iisehung an. 

G. MlIRLING in ~rarburg. Wa er tand regulator. 
)fan gies t in B so vic l Queck ilber da da elbe etwa 
1 ern uber der Miindlmg von Rohr c in a -teht, und liis t 

in A vermittelst cines an einem Gummi chlaucb 
befestigten hakenfiirmig gebogenen Glasrohr
chens 9 einen dunnen continuirlichen tml 
Was er /lie sen. Da ebenfalls mit cblaucb 
ver 'ehene Robr e dient zum Abflu ' des iiber
schii sigen Was or . Nachdem der Wasserbad
kesse l bis zu beliebiger Hoho mit Wasser ge
fiilIt ist, dessen Stand sicb in dem mit dem 

iJ, Ke sel £lurch Gummischlauch und Roh!" d 
-:. - -_ . communicirendon GeIa s B zu erkennen giebt, 
I I ' Iii st man durch ,'or ichtiges Oefl'nell des 

Hahlles f so viel Quecksilber ausfliessen, bis 
Wa ser durch c in B zu kopfen beginnt. 

In dem Maas e DUD, al das Was er des 
Kessels verdampft, tropft durch Roh!' c nenes 
hinzu. Bel -cbr raschem Verdampfen des 
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Wassers sinkt dasurspriingliche Niveau urn etwa 1 bis 1'5 em, halt sieh 
aber dann viillig constant. (D. P. 29305.) 

CHRISTIAN HEINZERLING in Frankfurt a.)1. Apparat zur Erzeugung 
gespannter Dampfe mittelst Einleitens von Abdampf in Aetz
strontian oder Aetzbaryt.*) Ein Riihrenkessel wird mit einem BeMIter, 
welcher Aetzstrontian oder Aetzbaryt oder Aetz- Fig. 291. 

kalk cuthiilt, derartig verbunden, dass die Riih
reu von dem Aetz trontian u. s. w. umgeben ind 
und dadurch g,eheizt werden kiinnen, (lass Dampf 
in die Erdalkali en geleitet win!. Zu die 'em 
Zweck kiinneu z. B. zwi cben den Riihrcn D, die 
yon oiucmge-
meiu chaft

lichen Wa
'erka len E 
au gehen, auf G 
Roll en lau- ~~~==~=~ 
fende Ka ten 
1 angebracht 
werden. In 

diesel ben wird der Abdampf durch einzeln absperrbare R6hren eingefiihrt, 
urn sie einzeln entleeren und wieder fiillen zu konnen, ohne den Betrieb 
zu unterbrechen. (D. P. 30221.) 

~IAX GEHRE in Hannover will feu e rl 0 s e )1 a s chi n e n unter Benutzung 
po r as e r K ii r per zum Verdichten der abziehenden Dampfe oder Gase 
betreiben. Der Abdampf wird durch Holzkohle oder andere porase, feste 
Korper condensirt, und die hierbei frei werden de Warme wird zu Heizungs
zwecken, insbesondere fiir den Betrieb feuerloser Maschinen benutzt. Abgase, 
welche in :1!fotoren thlitig waren, sollen in gleicher Weise aufgesaugt und 
verdichtet werden, urn die frei werdende Warmc zur Ausdehnung der 
Retriebsgase zu benutzen. (D. P. 31670.) 

XLI. Biicherschau. 

I. Physik. 
Abendroth, W., Leitfaden der Physik mit Einschluss der einfachsten Lehren 

der Chemie und mathematischen Geographie. 2 Bde. (Unter- und Ober
prima.) Leipzig, Hirzel. Jt 4. 

Blum, L" Lehrbuch der Physik und Mechanik fur gewerbliche Fortbildungs
schulen. 3. Aufl. 80. Leipzig, C. F. Winter. .-It 5. 

'J V gl. HO:SIGMA:SN in Techn.-chem. Jahrb. 6, S. 93. 
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Bouant, E., Cours de physique et de chimie. 2 edit. 589 p. avec fig. 
Paris, Delalain freres. 

- Premiers elements des sciences experimentales. 3 edit. 144 p. Paris, 
Delalain freres. fro 1,25. 

Cadiat, E., et L. Dubost, Traite pratique d'Electricite industrielle. 8°. 
204 figures. Paris, Baudry & Co. fro 15. 

Cauchy, Augustin, Sept leyons de physique gemlrale. Avec une preface 
sur la vie et les travaux de Cauchy, par l'abbe de Moigno. Paris, 
Gauthier-Villars. 

Chevallie1' und Muntz, Problemes de Physique. Deuxieme edition par 
Ch. de Villedeuil. Paris, Gauthier- Villars. 1885. 8°. ;!05 S. 

In l!'rankreich, dem Lande der Examina, giebt es viele Sammlungen 
von Aufgaben und deren Liisungen. Unter diesen muss man dem vor
Jiegenden Buche einen hervorragenden Platz einraumen. Es ist zunachst 
fiir die hiiheren Schulen und die Candidaten des Baccalaureats bestimmt. 
Die Aufgaben betreffen Lehren der ~Iechanik (Schwere, specifisches Gewicht, 
Barometer), Warme, Akustik und 0ptik. Mit Recht legen die Verfasser 
weniger Gewicht auf die Resultate del' Rechnungen, als auf die Einzelheiten 
der Rechnung selbst. Die Liisungen sind immer moglichst klar und einfach 
entwickelt und fiir jeden, der die Kenntnis der elementaren Physik besitzt, 
leicht verstandlich. Die Probleme sind zum griissten Teil so gewahlt, dass 
sie als typische gelten konnen und zugleich auf praktische Anwendungen 
hindeuten. Die Abteilung uber 0ptik enthiilt nur einige wenige auf Reflexion 
und Brechung bezugliche Aufgaben. Hiervon abgesehen, wird aber Derjenige, 
der dies nutzliche Buch durchstudirt hat, vor keiner Frage aus den ge
nannten Gebieten der Physik hiilflos dastehen. 
Clausius, R., uber den Zusammenhang zwischen den grossen Agentien der 

Natur. 8°. Bonn, Cohen & Sohn. .a 1. 
Colson, B., Traite elementaire d'electricite avec les principales applications. 

Paris, Gauthier-Villars. 1885, 272 S. 
B. Colson hat es mit Gliick unternommen in dem verhaltnismassig 

geringen Raum von 17 Bogen einen I,eitfaden durch das Gebiet der Elek
tricitatslehre und deren Anwendung in der Praxis, d. h. del' Elektrotechnik 
zu schaffen, welcher nach dem Plane des Verfassers den Zweck erfiillen soli, 
Denjenigen, welcher mit dem Studium der Elektricitatslehre beginnt, soweit 
zu fordern, dass er im Stande ist, sich uber die interessanten und vielseitigen 
Erscheinungen auf diesem umfassenden Gebiete zu orientiren. Der Autor 
hat bei seinen Darstellungen einen, von dem bei ahnlichen Werken bisher 
hiiufig ublichen abweichenden Weg eingeschlagen, indem er nicht mit einer 
wissenschaftlichen Erorterung uber das Wesen der Elektricitat beginnt, son
dern den Leser direct in medias res einfiihrt und erst auf Grund der er
gauterten Erscheinungen es versucht, eine theoretische ErkHirung der Fun
lamentalgesetze zu entwickeln. Dieser del' Empirik sich anschmiegende Gang 
der Darstellung will uus als ein fiir den vorliegenden Zweck recht gliicklich 
pewahlter erscheinen. C. B. 
Michaut et Gillet, Leyons eJementaires de tehlgraphie electrique. Paris, 

Gauthier-Villars. 1885. 
Dies Buch verdient eine ganz besondere Aufmerksamkeit des Tech

nikers, da die Verfasser selbst Praktiker auf dem Gebiet der Telegraphie 
sind und daher ganz natiirlich eine Form der Darstellung wahlen, wie Rie 
sich fiir den Praktiker am besten eignet. Die Verfasser behandeln von allen 
den bekannt gewordenen Telegraphenapparaten und Telegraphensystemen 
n ur den Morseapparat und das Morsesystem, natiirlich unter Berucksichtigung 
der zum Verstiindnis erforderlichen Grundlagen del' Elektricitatslehre, Strom
entwickelung, . -Leitung u. S. W. Aber gerade in dieser SperiaJisirung auf 
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das iilteste, und doeh heute noeh verbreitetste System der elektrischen 
Telegraphie, das leider in den meisten bisher erschienenen Lehrbiichern und 
.i\Ionographieen nur zu kurz behandelt wurde, liegt eine Gewahr fur die 
griindliche und allen Verh1iJtnissen Rechnung tragende Behandlung des ge
wahlten Stoffes. So scheint uns denn aueh dieses Buch im besten Sinne 
des Wortes das zu sein, was die Verfasser nach ihrer Vorrede damit iu 
geben beabsichtigten, ein Vademecum fiir den mit dem Morseapparat 
Arbeitenden, das ihm auch in unerwarteten Fallen schnelle und sichere 
Aufklarung bietet. C. B. 
Deschanel's Natural Philosophy: au Elementary Treatise. Translated and 

extended by J. D. Everett. 8 edit. 8°. Londn, Blackie. sh. 18. 
Drion, C. et E. Fernet, Traite de physique elementaire. 10 (\dit. 876 p. 

avec 728 fig. Paris, Masson. fro 8. 
Fechner, G. Th., iiber die Frage. des Weber'schen Gesetzes und Periodi

citatsgesetzes im Gebiete des Zeitsinnes. gr. 8°. Leipzig, Hirzel. ~t 2,80. 
Fernet, E., Notions de physique et de chimie. 2 edit. 263 p. avec 192 fig. 

Paris, Masson. 
Fleury, J., et G. Duguet, Elements de physique it I'usage des ecoles 

moyennes, des ecoles industrielles etc. 275 p. .i\font U ranceaux. fro 2,50. 
Garnet, w., an Elementary Treatise on Heat. 3 edit. 246 p. London, 

Bell. sh. 3,6. 
Gladstone, J. H., und A. Tribe, die chemische Theorie del' secundaren 

Batterien (Accumulatoren) nach Plante und :Faure. 8°. Wien, Hart
leben. ~t I. 

Gossin, H., Cours eJementaire de physique. 7 edit. 284 p. avec 217 fig. 
Paris, Hachette et Co. fro 3. 

Graetz, L., die Elektricitat und ihre Anwendungen zur Beleuchtung, Kraft
iibertragung, Metallurgie, 'l'elephonie und Telegraphie. 2. Aufl. gr. 8°. 
Stuttgart, Engelhorn. ~t 7. 

Grawinkel, C., Lehrbuch del' Telephonie und Mikrophonie. 2. Auf!. gr. 8°. 
Berlin, Springer. .& 5. 

Hagen, E., die elektrische Beleuchtung mit besonderer'Beriicksichtigung der 
in den Verein. Staaten Nordamerikas zu Centralanlagen vorwiegend ver
wendeten Systeme. gr. 80. Berlin, Springer. .& ti. 

Handi, A., Lehrbuch der Physik fur Pharmaceuten, Chemiker und An
gehiirige ahnl. Berufszweige. gr. 80. Wien, Holder. .& 4. 

Heap, D. P., Electrical Appliances of the Present Day: being a Report of 
the Paris Electrical Exhibition of 1881. With Illustrations. 80. New
York. sh. 10,6. 

Heen, P. de, Essai de physique comparee. 166 p. et 4 pI. BruxeIles, impr. 
Hayer. fl'. 5. 

Hofmeister, E. H, Leitfaden del' Physik. 4. Aufl. gr. 80. Ziirich, Orell, 
Fiissli & Co. ~l 4. 

Hoppe, E., Geschichte der Elektricitat. gr. 80• Leipzig, Barth. .a 13,50. 
Hospitalier, E., la Physique moderne. L'Electricite dans la maison. 311 p. 

avec 1 planche et 159 gray. Paris, Masson. fr. 10. 
Jacquier, E., Problemes de physique, de mecanique, de cosmographie, de 

chimie. nIp. Paris, Gauthier- Villars. 
Kahlbaum, G. W. A., Siedetemperatur und Druck in ihren Wechsel

beziehungen. gr. So. Leipzig, Barth. ~t 10. 
Kempe, H E., Handbook of Electrical Testing. 3 edit. 500 p. London, 

Spon. sh. 15. 
Kittler, E., Handbuch der Elektrotechnik. 1 Ed. 1 Halfte. gr. 80. Stutt

gart, Enke. ~t 9. 
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Krumme, W., Lehrbuch der Physik fiir hiihere Schulen. 2. Auff. gr. So. 
Berlin, Grote. va 3,50. 

Lagande, H., Recherches photometriques sur Ie spectre de l'hydrogime. 
In-40, 136 p. et pI. Paris, Gauthier-Villars. 

Liveing, D., Chemical Equilibrium the Result or the Dissipation of Energy. 
So. Cambridge, Deighton, Bell & Co. sh. 2,6. 

Lockwood, T. D., Electricity, magnetism and electric telegraphy: a practical 
guide and handbook. 377 p. (New-York, Westermann & Co. va 10. 

Lynn, W. T., the First Principles of Natural Philosophy. 2 edit. 120. 
London, Van Voorst. sh. 3. 

Mascart, E., Handbuch der statistischen Elektricitlit. Deutsch von J . . G. 
Wallentin. 1 Bd. 2 Abtl. gr. So. Wien, Pichler's Wwe. & Sohn. .4t 9. 

Michelet, L., Traite de physique eJementaire. T. II. In-So. 252 p. avec 
gravures dans Ie texte. Namur, Wesmael-Charlier. fr. 3. 

Moutier, J., la Thermodynamique et se~ principales applications. Paris, 
Gauthier-Villars. ISS5. So. 568 S. 

Es ist nicht zu verkennen, dass die Thermodynamik, eine vVissen
schaft, welche ebenso wichtig fiir das Studium der Naturerscheinungen wie 
fiir die Ingenieurtechnik ist, in ihren theoretischen Grundprincipien und 
auch in ihren Anwendungen nur wenig verbreitet ist. Schreckt das mathe
matische Riistzeug, in welches sich die meisten Biicher iiber ·Theorie der 
Warme kleiden, so viele von, eingehendem Studium derselben ab? Der Herr 
Verfasser, Professor an der Ecole poly technique in Paris, hat es Jedermann 
erleichtert, einen Einblick in diese Wissenschaft zu gewinnen, ohne erst die 
fiir manche so steilen Pfade der mathematischen Entwickelung wandeln zu 
mussen. Der taglich wachsende Einfiuss, den die ,['heOl'ie der Warmo auf 
die benachbarten Wissenszweige ausiibt, lasst sein Werk als ein sehr ver
dienstvolles erscheinen. Streng wissenschaftlich, aber in ausgezeichneter 
Klarheit, unter Beschrankung der Rechnung, aber haufiger Anwendung del' 
graphischen Darstellung werden die Satze entwickelt. Der Inhalt des Buches 
gliedert sich in Thermometrie, Ausdehnung der Gase, Calorimetrie, mecha
nisches Warmeaquivalent, Umwandlungswarme, 'lollkommene Gase, isodyna
mische Umwandlungen, Carnot's Gesetz, Verdampfung, specifische Warme, 
Dampfmaschinen, Schmelzen, Aufliisung, Dissociation; der zweite Teil dringt 
in die Tiefen der physikalischen Wissenschaft, er handelt von der Natur 
der Warme, der Gastheorie, Atomvolumen u. S. W. - Wir kiinnen das vor
treffliche Buch jedem Chemiker auf's angelegentlichste empfehlen. 
Munro, J., and A. Jamieson, Pocket-Book of Electrical Rules and Tables, 

for the use of Electricians and Engineers. 2 edit. oblong 320. 480 p. 
London, Griffin. sh. 7,6. 

Neumann, C. E. 0., Repertorium der Physik. 120. Dresden, Axt. .4/ 2,50. 
Poloni, G., .Manuale di magnestismo ed elettricita. 120. Milano, Hoepli. 

L. 2,50. 
Reynier, Emile, les Accumulateurs, etudies au point de vue industriel. Avec 

24 fig. Gr. in-SO. Paris, Michelet. 
Scherling, Ch., Grundriss der Experimentalphysik fiir hiihere Unterrichts

anstalten. 4. Auff., bearb. unter Mitwirkung von W. Schaper. gr. So. 
Leipzig, Haessel. va 4. 

Schiff, Fr., degli equivalenti capillari dei corpi semplici. Turin, Loescher. fr.4. 
Schreiber, P., Beitrag zur Frage der Reduction von Barometerstanden auf 

ein anderes Niveau. 4°. Leipzig, Engelmann. ,4 1,20. 
Secchi, A., die Einheit der Naturkrafte. Ein Beitrag zur Naturphilosophie. 

Uebersetzt yon R. L. Schulze. 2. Auff. Leipzig, Frohberg. 
Siemens, Sir W., iiber die Erhaltung der Sonnen-Energie. Uebersetzt von 

C. E. Worms. gr. 8°. Berlin, Springer.· vlt 4. 
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Sprague, J. F., Electricity; its Theory, Sources and Applications. 2 edit; 
Post-So. 646 p.London, Spon. sh. 15. 

Stewart and W. W. H. Gee, Lessons in Elementary Practical Physics. 
Vol. 1. General Physical Processes. 29~ p. London, ~facmillan. sh. 6. 

Sumpf, K., Schulphysik. 2. Auf!. gr. So. Hildesheim, Lax. .dt 4,50. 
Tait, P. G., Lectures on some recent Advances in Physical Science, , with 

a special Lecture on Force. 3 edit. Post-So. 3S4 p. London, Mac
millan. sh. 9. 

- Warmelehre. Deutsche Ausgabe, besorgt von E. Lacher. gr. So. Wien, 
Toplitz & Deuticke. va S. 

Thalen, Bob., sur Ie spectre du fer obtenu a l'aide de l'arc· electrique.· Upsala, 
Academ. Buchhandlung. va 4. 

Thomson, w., les Unites Ellectriques de mesure. Traduit par G. Richard. 
In-IS jesus. 45 p. Paris, Gauthier-Villars. 

Thompson, S. P., Elementary Lessons on Electricity and Magnetism. New 
edit. 12°. 450 p. London, Macmillan. sh. 4,6. 

Urbanitzki, A. Ritter von, die Elektricitat im Dienste der ~fenschheit. Wi en, 
Hartleben. 10.-22. Lieferung a 60 Pf. 

Verdet, E., Vorlesungen iiber die Wellentheorie des Lichtes. Deutsche Be
arbeitung von K. Exner. 2. Bd., 1. Abtl. gr. So. Braunschweig, Vie
weg & Sohn. vtt 4,SO. 

Violle, J., Cours de physique. T. I. Physique moh\culaire. Paris, Masson. 
Waeber, R., Leitfaden fiir den Unterricht in der Physik mit besonderer 

Beriicksichtigung der Mineralogie. 4. Auf!. Leipzig, Rirt & Sohn. 
va 1,25. 

Wiedemann, G., die Lehre von der Elektricitat. 4. Bd. 1. Abtl. gr. 8°. 
Braunschweig, Vieweg & Sohn. vtt 15. 

Wittwer, W. C., Grundziige der Molecularphysik und der mathematischen 
Chemie. gr. S. Stuttgart, Wittwer. Jt 5. 

Zetsche, K. E., Handbuch der elektrischen Telegraphie. 2. Bd. Die elek
trischen Telegraphen im engeren Sinne. Berlin, Springer. vtt 6. 

II. Chemic. 
Arnold, C., Repetitorium der Chemie. Hamburg und Leipzig, Leop. Voss. 

lS85. 5S4 S. 
Das handliche Buch ist besonders fiir den Gebrauch def Studirenden 

der Medicin und Pharmacie bestimmt. Es entspricht seinem Zweck voll
kommen. Seiner Bestimmung gem as sind die physiologisch und therapeutisch 
wichtigen Verbindungen ausfiihrlicher als die iibrigen behandelt, aber auch 
die rein theoretische Chemie ist nicht vernachlassigt. 
Arena, F., Trattato di chimica clinica sull analisi dell' urina. So. Napoli, 

Jovene. L. 16. 
Baumann, A .. Tafeln zur Gasometrie. So. Miinchen, Rieger. Jt 4. 
Baumhauer, H., Leitfaden der Chemie insbesondere zum Gebrauch an land-

wirtschaftlichen Lehranstalten. 1. Tl. Anorganische Chemie. gr. 8°. 
Freiburg, Herder. vtt 1,50. 

Beilstein, F., Handbuch der organischen Chemie. 2. Auf!. 1.-7. Lfg. 
Hamburg, Voss. a vtt 1,SO. 

Bernthsen, A., Studien in der Methylenblaugruppe. 8°. Heidelberg, Winter. 
Jt 4,40. 

Bowman, T. E., an Introduction to Practical Chemistry; including Analysis. 
8 edit. 320 p. London, Churchill. sh. 5,6. 

Campal'i, G., Analisi chimica dell' urina, sedimenti e calcoli. 16°. Parma, 
Battei. L. 3,50. 
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Carnelley, Thomas, Physico-chemical constants. Melting and boiling point 
tables. Vol. 1. London, Harrison and sons. 1885. gr. 4°. XXIV 
und 352 S. 

Schmelzpunkt und Siedepunkt gehoren zu den charakteristischsten Eigen
schaften der chemisehen Verbindungen. Zumal fiir die organischen Korper sind 
diese Constanten die wichtigsten Mittel zur Identificirung. Die Niitzlichkeit eines 
Katalogs alIer. bekannten Schmelz- und Siedepunkte liegt daher auf der 
Hand. Der Herr Verfasser hat es unternommen, ein solches Riesenwerk zu
sammenzustelIen. In dem ersten Bande sind 19 000 dieser Fixpunkte auf
gezeichnet, das ganze Werk wird etwa 50000 Daten enthalten. Der Herr 
Verfasser hat nicht 11ur durch mehrere Jahre einen erstaunlichen Fleiss auf 
(liese Tabellen verwendet, sondern denselben auch eine hochst praktische 
Anordnung gegeben. Der erschienene erste Teil enthalt die Elemente, aIle 
unorganischen und diejenigen organischen Verbindungen, welche nicht mehr 
als drei Elemente enthalten. Die Angaben reichen bis zum Herbst 1884. 
Die TabelIen sind in folgende Rubriken geteilt: 1. Name der Verbindung; 
2. Constitution derselben; 3. die Bruttoformel; 4. Siedepunkt; 5. Schmelz
punkt; 6. Name des Autors; 7. Litteraturangabe der Originalabhandlung; 
8. Citat aus Watt's Dictionary. und dem Journ. Chern. Soc. - Man sieht, 
das Werk bildet zugleich ein Register der Litteraturnachweise iiber die 
meisten chemischen Verbindungen. Die Verlagsbuchhandlung hat der typo
graphischen Ausstattung die grosste Sorgfalt angedeihen lassen. Dies wert
volle Werk darf in keiner chemischen Bibliothek fehlen. 
Charles, T. C., the Elements of Physiological and Pathological Chemistry. 

Illustr. 8u• 463 p. Philadelphia, Lea Brothers & Co. D. 4,50. 
Christensen, C., uorganisk Kemi, udarbydet til Brng ved Folkehiijskoler og 

mindere Landboskoler. 3 Udgave. 8u, 106 S. Kjiibenhavn, Bang. Kr. 1,65. 
Classen, A., Handbuch der analytischen Chemie. 3. Aufl. 1. Tl. Qualitative 

Analyse. gr. 8J• Stuttgart, Enke. .tt 4. 
Classen, Alex, Handbuch der analytischen Chemie. II. Teil. Quantitative 

Analyse. Dritte Auflage. Stuttgart, Ferd. Enke. 1885. 8°. 410 S. 
Das iiberaus sorgfaltig ausgearbeitete Werk kann jedem Chemiker 

bestens empfohlen werden. Die gliicklich gewahlten Beispiele werden ihn 
bei keiner Untersuchung im Stich lassen. Die neue Auflage ist durch Ab
schnitte liber allgemeine analytische Operation en, Titrirmethoden und orga
nische Analyse bereichert worden. Dagegen sind die vom Verfasser mit 
so viel Erfolg ausgebauten und entdeckten elektrolytischen ~Iethoden ausge
schieden; sie sind in einem besonderen Buche behandelt. 
Clowes, F., a Treatise on Practical Chemistry and Qualitative Inorganic 

Analysis. 4 edit. 370 p. London, Churchill. sh. 7,li. 
Cooke, J. P., the New-Chemistry. 8 edit. 420 p. London, Kegan, Paul 

& Trench. sh. 5. 
Debray, H. et A. Joly, Cours de chimie. 4. edit. T. 1. ~Ietalloldes, notes 

et problemes. In-80. 665 p. avec 183 fig. et 3 pI. Paris, Dunod. 
Delafosse, E., Procedes pratiques pour l'analyse des urines, des depots et 

des calculs urinaires. 3. edit. 176 p. et ~5 pI. Paris, Bailliere et fils. 
Delfos, C. F., Beginselen der scheikunde. 1. Anorganisch gecleelde. en 

195 p. met houtsneden. Groningen, Wolters. fl. 1,25. 
De Walque, Fr., Manipulations chimiques. 80. 205 p. avec nombr. figures. 

Louvain, Peeters-Ruelens. fro 3. 
Ditte, Alfred, Kurzes Lehrbuch der anorganischen Chemie, gegriindet auf 

die Thermochernie. Autorisirte deutsche Ausgabe von H. Bottger. Berlin, 
J. Springer. 1886. 80. 318 S. 

Dieses vorlreffliche Lehrbuch ist bereits im vorigen Jahrgang be
sprochen worden (Techn.-chern. Jahrb. 6, S. 513). Es ist erfreulich, dass 
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unser damals geausserter Wunsch nach einer deutschen Uebersetzullg so 
bald in Erfullung gegangen ist. Die deutsche Ausgabe hat einige Vervoll
standigungen erfahren und bedient sich der Atomgewichtsformeln. 
nurand-Claye, C. L, Chimie appliljmje ;\ I'art de l'ingAnieur. 299 p. avec fig. 

Paris, Baudry et Co. 
Eder, J. M., uber das Verhalten der Halold -Verbindungen des Silbers gegen 

das Sonnenspectrum llnd die Steigerung der Empfindlichkeit derselben 
gegen einzelne Teile des Spectrums durch Farbstoffe nnrl andere Sub
stanzen. gr. So. Wien, Gerold's Sohn. .1'1 l. 

Encyklopadie der Naturwissenschaften. Breslau, Ed. Trewendt. 
Kenngott, A., A. von Lasaulx und F. Rolle, Handwiirterbuch del' Minera

logie, Geologie und Palaontologie. S.-I1. Lieferung. 
Von den vollstandig auf der Hohe der Wissenschaft stehendell Auf

satzen seien erwahnt: Das Meer und seine geologische Bedeutung, Messen 
der Krystalle, ~Ietamorphismus der Gesteine, Phosphate, Quarz, die Quellen, 
chemische Reactionen der Minerale, Silicate, Salze, Sulfate, Systematik der 
Minerale. Die Aufsatze bilden sowol wegen ihres Inhalts als auch wegell 
ihrer Darstellung eine Zierde unserer wissenschaftlichen Literatur. 
Ladenburg, A., Handworterbuch der Chemie. 11.-16. Lieferung. 

Auch dieses Buch ist von den Verfassern lebhaft gefordert worden. 
Der vierte Band ist begonnen. Der dritte beginnt mit dem Artikel "Chloro
form" und schliesst mit "Essigsaure"; vom vierten Band sind erschienen: 
Faulnis, Farbstoffe organische, Fermente. Die haufige Anwendung det· 
Illustration und die jedem Aufsatze beigegebene hiichst gewissenhafte Auf
zahlung der Litteratur erhohen den Wert des ausgezeichneten Handbuchs. 
Auch in der Bibliothek des technischen Chemikers solIte dies Werk nicht fehlen. 
En c y cl 0 p e die chi m i que, publiee sous la direction de E. Fremy. Paris, 

Dunod. 
Wah rend des Berichtjahres ist das grosse Werk urn ein bedeutendes 

gefiirdert worden. 
Tome II. Metalloides. Urbain, Charbon de bois. Stan. Meunier, Combu

stibles mineraux. So. 509 S. 
Tn dem Aufsatze uber Holzkohle sind die neueren, besonders die trans

portabeln Apparate zur Verkohlung des Holzes nicht viillig berucksichtigt. 
Der Aufsatz uber mineralische Brennstoffe behandelt Torf, Braunkohle, Stein
kohle, Anthracit, Graphit, bituminiise Schiefer, Asphalt, fossile Harze, Erd
wachs, Petroleum, brennbare Gase. Die Vorkommen sind genau aufgezlihlt, 
und grosser Nachdruck wird auf die geologischen Charaktere gelegt. Mit 
Vorliebe ist die Steinkohle behandelt worden, die Capitel uber Ozokerit und 
uber Petroleum zeigen nieht dieselbe Ausfuhrlichkeit wie die ubrigen. 
Tome II. Metalloides, 3. section. H. Joly, Bore; Curie, Sicilium. So. 

2SS S. 
Beide Abhandlungen sind mit grosser Gewissenhaftigkeit verfasst. 

Tome III. .Metaux. ler cahier. G. Rousseau. Proprietes generales des 
metaux et des sels. So. 4S0 S. 

Diese hiichst beachtenswerte Arbeit beginnt mit der Classification der 
Elemente. Nach Aufzahlung der alteren Anordnungen, der Prout'schen 
Hypothese und den Arbeiten Dumas' und Stas' wird das periodische Gesetz 
genau eriirtert. Der Verfasser, ein entschiedener Gegner der Lehre von der 
Atomicitat, unterzieht dieselbe einer genauen Kritik, urn dann mit Berthelot 
den richtigen Weg zur Erklarung der chemischen Erscheinungen zu betreten, 
der in der Erforschung der Beziehungen zwischen der chemischen Masse der 
Elemente und der Bildungswarme ihrer Verbindungen liegt. Tn dies em 
Sinne wird der weitere Inhalt des Buches abgehandelt. Derselbe bezieht 
sieh auf die Metalle, die zunachst ihren physikalischen und chemischen 

Biedermann, Jahrb. VII. 34 
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Eigenschaften nach betrachtet werden, ihre Legirungen, Oxyde, Sulfide, 
Chloride etc. Ein besonderes Capitel ist del' chemischen Statik gewidmet. 
Tome III. Metaux. 6e cahier. Sabatier, Zinc, Cadmium, Thallium. 436 S. 

Die Aufsatze zeigen Vollstandigkeit und klare Einleitung; die ein
schlagigen Forschungen sind bis auf die neueste Zeit beriicksichtigt und 
stets unter Quellenangabe mitgeteilt. 
Tome III. Metaux. 8e cahier. Parmentier, Molybdime, Vanadium et Titane. 

80. 244 S. 
Die Ausfiihrlichkeit dieser Abhandlungen erscheint uns etwas weit 

getrieben, insofern als von den meisten Salzen analytische Zahlen, berechnet 
und gefunden, aufgefiihrt sind. Die Wellenlangen samtlicher Spectrallinien 
des Titans sind aufgezahlt, auf vier Druckseiten. Es ware vielleicht bessel' 
gewesen, statt dessen etwas mehr Raum der technischen Bedeutung, besonders 
des Vanads, zu widmen. 
Tome III. Metaux. 14e cahier. Rousseau, Ie cuivre; Joannis, Ie mercure. 

80. 312 S. 
Die Chemie des Kupfers ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt voll

standig geschildert; allein mehrere neuere Arbeiten sind nicht erwahnt 
worden. So haben wir mch dem interessanten Cuprotetraammoniumverbin
llungeu Wright's (Journ. soc. chern. indo III) vergeblich gesucht. - Die 
Chemie des Quecksilbers ist sehr sorgfaltig bearbeitet worden. Besonders 
ist anzuerkennen, dass die hierher gehiirigen thermochemischen Daten mit
geteilt sind. Auch ein kurzer aus guten Quellen geschiipfter Abriss uber die 
Metallurgie des Quecksilbers ist in dem Aufsatze enthalten. 
Tome IV. Analyse chimique. L. Prunier, Tableaux d'analyse qualitative. 

Die 22 Tabellen sind dem Praktikanten im Laboratorium ein J.!equemer 
und niitzlicher Fiihrer. Auch die Bunsen'schen Flammenreactionen sind 
beriicksichtigt. 
Tome IV. Analyse chimique. J. Ogier, Analyse des gaz. 80. 282 S. 

Das Buch giebt mehr, als der Titel besagt; es lehrt nicht allein die 
Analyse der Gase, sondern auch deren Darstellung, Aufbewahrung, Um
fiillung, kurz die mit denselben vorzunehmenden Manipulationen. Diesen ist 
del' erste Teil gewidmet; ein zweites Capitel handelt von den Reagentien, 
deren Darstellung und Anwendung. Sodann werden die einzelnen Gase ab
gehandelt und schliesslich die analytischen Methoden zur Bestimmung eines 
Gases oder Gasgemisches. Die Apparate von Bunsen, Frankland, Orsat, 
Hempel und Andern sind genau beschrieben und abgebildet. Zahlreiche 
Tabellen machen das Buch praktisch hiichst brauchbar. 
Tome V. Applications de Chimie inorganique. Dubreuil, la Porcelaine. 531 S. 

Der Herr Verf. ist Prasident der Handelskammer in Limoges, dem 
Centrum der franzosischen Kaolingewinnung und Porcellanindustrie, und als 
solcher wol in der Lage, vieles Neue und Authentische zu bringen. Er 
hat in del' That ein hiichst bemerkenswertes Werk geschaifen, welches be
sonders in den rein technischen Teilen auch fiir die deutschen Keramiker 
von grossem Nutzen sein wird. Das Buch ist eine wertvolle Erganzung zu 
Brongniari's grossem Traite des arts ceramiques. 
Tome VI. Chimie organique. 2e fascicule. Prunier, Alcools et Phenols. 

80. 883 S. 
Der ansehnliche Band enthalt die Chemie der wichtigen Kiirperklassen 

der Alkohole und Phenole in ubersichtlicher Classification. An einigen 
Stell en, z. B. bei den neuerdings technisch so wichtig gewordenen und genau 
studirten Naphtolen und deren Derivaten hatten wir wol eine etwas ein
gehendere Darstellung gewiinscht. Da die Entwickelung der organischen 
Chemie wesentlich auf del' Entdeckung und dem Studiumder Alkohole, 
dieser der organischen Chemie ganz eigentiimlichen Korperklasse beruht, so 
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ist mit Recht del' histori,:clie Teil mit Griindlichkeit behandel(: die hierauf 
beziiglichen Abschnitte sind lehrreich und und zeugen von griindlichem und 
kritischem Studium. 
Tome VII. Chimie organique Ill. E. Bourgoin. Aldehydes, 2d fascicnle. 

80. 237 S. 
Diesel' Band bildet }'ol'tsetzung und Schlus, del' im vorigen Jahre 

erschienenen Abteilung del' Aldehyde. *) Er zeichnet sich, wie das erste 
Heft, durch Vollstandigkeit aus und behandelt specieU die von Berthelot 
Carbonyle genannten Aldehyde, welche von den ungesattigten Kohlenwasser
stoffen deriviren (Allylenoxyd, Campher etc.), ferner die. Chinone (auch 
Alizarin), GIycolaldehyd, Aldol, Furfurol, Phenolaldehyde (Salicylaldehyd z. B.), 
Aetheraldehyde (Piperonal z.8.) und Phosphinderivate der Aldehyde, welche 
durch Einwirkung von Jodphosphonium auf die Aldehyde entstehen. 
Tome VIII. Chimie organiques. 6e fascicule. Chastaing, Alcalis organique,. 

80. 690 S. 
Auch die weniger bekannten, seltenen Alkaloide sind ausfiihrlich ab

gehandelt. Die gemeinsamen Charaktere del' Alkaloide, ihre chemischen und 
physikalischen Eigenschaften sind in den einleitenden Capiteln iibersichtIich 
zusammengAsteIIt. 
Tome X. Applications de Chimie organique. Deherain, Nutrition de la 

plante. 80. 13~ S. 
Eine fiir den Agriculturchemiker wertvolle Monographie, welche in 

kurzen Ziigen die Keimung, die Assimilation des Kohlenstoffs, des Stick
stoffs, die Bedeutung des Bodens fiir den Stickstoff del' Pflanzen, die Zu
sammensetzung del' Pflanzenaschen und die Assimilation der Mineralstoffe 
durch die Pflanzen behandelt. 
Tome X Applications de Chimie organqiue Th. Schloesing, Contributions 

it l'etude de la Chimie agricole. 80. 263 S. 
Das Buch ist dadurch recht interessant, dass es aIle die in den Comptes 

rendus zerstreuten auf AgricuIturchemie beziigIichen Arbeiten 8chloesing's 
im Zusammenhang bringt. Del' InhaIt des Buches ist in drei Abschnitte 
gebracht: von del' Atmosphare: vom Boden; einige analytische Verfahren, 
welche bei agriculturchemischen Untersuchungen anzuwenden sind. Del' 
letzte mit vielen Illustrationen versehene Teil wird sich dem Chemiker be
sonders niitzlich erweisen. 
Tome X. Applications de Chimie organique. Dragendorff, Analyse chimique 

des Vegetaux, traduit par Schlagdenhauffen. 80. 296 S. 
Dies ist eine wichtige Bereicherung del' Encyklopadie, da die rein 

chemische Analyse del' Pflanzen bisher nur seIten bearbeitet worden ist. 
Die Arbeit, welche der deutschen Ausgabe gegeniiber einige Vervollstan
digungen sowol seitens des Autors als auch seitens des Uebersetzers aufweist, 
verdient die hiicbste Beacbtung del' Pharmaceuten, Agriculturchemiker und 
tecbniscben Chemiker. W a~ die Biicher von Fresenius odeI' Rose fiir die 
}>Iineralanalyse, von GOfup-Besanez odeI' Hoppe-Seyle?' fiir die physiologi
schen Analyse sind, ist dies Werk in Bezug auf die qualitative und quan
t.itative Analyse der Pflanzen 
Erlenmeyer, E., Lehrbucb del' organischen Chemie. 1. Teil, 5. Lieferung, 

redigirt von O. Hecht. II. Teil. Die aromatischen Verbindungen, 4. Lie
ferung von Richard Meyer. Leipzig, C. F. Winter. 1885. 

Die erstgenannte Lieferung enthalt die Geschichte del' C4 - Verbin
dungen; die zweite behandelt die Nitro-, Nitroso-, Cyanderivate del' Benzol
kohlenwasserstoffe, sowie deren Monamine. Wie von den riihmlichst bekann
ten Verfassem nicht anders zu erwarten war, haben sie Arbeiten geliefert, 

0) Techn .. them. Jahrb. 6, S 518. 
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deren Vollstandigkeit und Klarheit der Darstellung ihnen einen hervor
ragenden Platz anweisen. 
Fischer, R., Lehrbuch der Chemie fiir Pharmaceuten. 1. Halfte. gr. 80. 

Stuttgart, Enke. .it 6. 
Fleischer, Emil, Die Titrirmethode als selbstandige quantitative Analyse. 

3. Auf!. Leipzig, J. A. Barth. 1884. 80. 350 S. .-it 7,50. 
Dieses den Analytikern wolbekannte Buch zeichnet sich vor vielen 

andern durch sein klares System aus. Statt einer grossen Menge verschieden
artiger Methoden sind wenige, aber typische Methoden mit aller nur wiin
schenswerten Klarheit und Ausfiihrlichkeit angegeben. Ganz besonders wert
voll und characteristisch fiir das F.'sche Buch ercheinen die maassanaly
tischen Trennungsmethoden. Das Streben nach Allgemeinheit macht das 
Werk hiichst geeignet, als Unterrichtsmittel zu dienen, und der Lernende 
wird an der Hand dieses Fiihrers auf sicherstem Wege zur Selbstandigke.it 
gelangen. Dass der Autor es noch immer vorzieht, die Reactionen durch 
Aequivalentformeln anstatt durch Atomgewichtsformeln auszudriieken, miissen 
wir als einen Mangel ansehen. 
Frankland, E., and F. R. Japp, Inorganic Chemistry. With Illustrations. 

814 p. London, Churchill. sh. 24. 
Fremy u. l'erreil. Le Guide du Chimiste. Paris, G. Masson. 1885. 8°. 

VIII u. 988 S. 
Dies Buch, welches in kurzer, conciser Form die hauptsachlichsten 

theoretischen und experimentalen Daten der Chemie entbalt, soli wesentlich 
bei den Arbeiten im Laboratorium als Fiihrer dienen. Zum leichten Auf
tinden des Gesuchten ist sowol fiir die anorganische Chemie, als auch fiir 
die organische die alphabetische Anordnung des Stoffes gewahlt worden. 

Zunachst werden die allgemeinen Verbindungsgesetze, die Aequi
valentzahlen, Formelberechnungen und dergl. aufgefiihrt. Die Metalloide 
und Metalle werden in Gruppen gebracht, ebenso die Salze nach dem analy
tischen Verhalten ihrer Sauren, ferner die Gase in vier analytischen Gruppen. 
Es folgen Angaben iiber Spectralanalyse, Tabellen iiber qualitative Analyse 
organischer Stoffe, Verbrennungswarmen, Brechungscoefficienten, Polarisation. 

In dem speciellen Teil entbalt jeder einem Element gewidmete Ab
Hchnitt Angaben iiber 1. das Element, seine Geschichte, seine physikalischen 
llnd chemischen Eigenschaften; 2. die Hauptverbindungen mit Formeln und 
procentischer Zusammensetzung; 3. die Darstellung desselben und seiner 
Hauptverbindungen industriell und im Laboratorium; 4. Verhalten gegen 
Reagentien; 5. Quantitative Bestimmung; 6. Trennung von andern Kiirpern: 
7. Factoren-Tabellen fiir analytische Berechnungen; 8. Beschreibung uno 
Zusammensetzung der wichtigsten Legirungen; 9. ~fineralien, welche das 
Element enthaIten, und deren Zusammensetzung; 10. Beispiele der Analyse 
technisch wichtiger Verbindungen. 

Die Gruppen der organischen Verbindungen, welche wiederum alpha
betisch geordnet sind (Acetone, Aldehyde, Alkohole, Amide etc.), bringen 
.las Wichtigste iiber 1. Definition der Bezeichnung und charakteristische 
Eigenschaften der Gruppe, Verhalten gegen Reagentien und Derivate, welche 
durch deren Einwirkung fIltstehen; 2. die Verbindungen der Gruppe mit 
Formel, centesimaler Zusammensetzung und hauptsachlichsten physikalischen 
Eigenschaften; 3. Darstellung der wichtigsten Stoffe; 4. Unterscheidende 
Charaktere und analytische Methoden zur Erkennung und Bestimmung 
besonders der technisch und pharmaceutisch wichtigen Stoffe. 

Dieser reiche Inhalt wird in kurzer Form, stellenweise unter An
wendung der Illustration, dargeboten. Dass zwei so ausgezeichnete Gelehrte, 
wie Fl"emy und Terreil, ein jeder billigen Anfonlerung entsprechendeR Werk 
geschaffen haben, ist selbstverstandlich. 



Biieherst:!Jall. 533 

li'resenius, R., Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse.!.'). Aut!. 
1. AMI. gr. 80. Braunschweig, Vieweg & Sohn. J,t 7,50. 
Quantitative Analysis. Vol. 2. Part I. Translated by Charles E. Groves. 
80. 96 p. London, Churchill. sh. 2,6. 
Traite d'analyse chimique quantitative. 5. edit. traduit de l'allemand 
par C. Forthomme. 1261 p. avec 239 fig. Paris, Savy. fr. 14. 

- Traite d'analyse chimique qualitative. 7. edit., traduit de l'allemand 
par L. Gautier. 528 p. avec figures. Paris, Savy. fr. 7. 

Graham, Otto, Ausfiihrliches Lehrbuch der anorganischen Chemie. Neu 
bearb. von A. Michaelis. 5. Aut!. 3. AbU. 2. Halfte. gr. 80. Braun
schweig, Vieweg & Solm. vtt 12. 
Ausfiihrliches Lehrbuch der Chemie. 1. Bd. In 3 Abteilungen. Physi
kalische und theoretische Chemie von A. Horstmann, H. Landolt und 
A. Winkelmann. 3. umgearb. Aufl. I. Abtl. A. Winkelmann, Physi
kalische Lehren. II. AbU. A. Horstmann, Theoretische Chemie. ein
schliesslich der Thermochemie. X u. 709, XVTJI 11. 7:12 S. gr. 80• 

Braunschweig, Vieweg. 1885. a .41 13. 
Winkelmann's Werk ist eine besonders fiir den Gebrauch von Che

mikem bestimmte Physik und deshalb in der Auswahl des Stoffes etwas 
abweichend von den meisten physikalischen Lehrbiichem. Der Verfasser 
giebt zunachst eine kurze Uebersicht iiber die Krystallographie und fiihrt 
seinen Lesem dann die Eigenschaften der festen, fliissigen und gasfiirmigen 
Kiirper vor. Die kinetische Theorie der Gase wird dabei beriicksichtigt. 
Die Erscheinungen der Reibung der Gase und der Zusammenhang zwischen 
V olumen und Druck bei den Gasen werden mit Hilfe des von van der Waals 
gefundenen Ausdrucks fiir das .Mariottesche Gesetz ausfiihrlich eriirtert. In 
der dann folgenden Warmelehre wird alles dem Chemiker besonders Wichtige 
in hinreichend ausfiihrlicher Weise vorgetragen. Es folgt dann ein Kapitel 
iiber Maass und ~Iessen, in welchem die gebrauchlichen Methoden der Dampf
diehtebestimmung eingehende Beriieksichtigung finden. In der Lehre vom 
Licht sind Speetralanalyse und Polarisation mit hinreichender Ausfuhrlieh
keit vorgetragen. Das Bueh schlie sst mit der Lehre vom Magnetismus und 
der Elektricitat wo die Elektrolyse natiirlich eingehend erortert wird. Akustik 
fehlt ganz. Einige Abteilungen hiitten etwas ausfiihrlicher sein kiinnen. Das 
iiber die galvanischen Elemente Gesagte scheint uns nicht. ausreiehend zu 
sein; besonders hatten die Mittel und Verfahren zur Depolarisation ausfiihr
lich besproehen werden mussen, da dies. auch fiir den praktisehen Chemiker 
sehr wiehtige Dinge sind. Eine Entwickelung der elektrisehen Maasseinheiten, 
wie sie durch den Pariser Congress fest.gestellt worden sind, ware auch wol 
am Platze gewesen. 

Von der Illustration ist ziemlich reichlicher Gebrauch gemacht. Die 
Abbildullgen der veraIteten Destillationsapparate auf S. 328 und 329, die 
einen ansehnliehen Raum fortnehmen, halten wir fiir entbehrlich. 

Horstmann teilt seinen Stoff passend in zwei Absehnitte. Der erste 
derselben handelt von den chemischen Eigenschaften, der andere von den 
t:hemisehen Vorgangen: jener umfasst die chemische Statik, diesel' die che
mische Dynamik. 

1m ersten A bschnitte wird del' Begriff der ehemischen Verbindung 
ausfiihrlieh eriirtert, die stiichiometrischen Gesetze, die Eigenschaften der 
Elemente, die Lehren iiber die Constitution der chemischen Verbindungen 
werden entwickeIt und erleutert. Der Verfasser hat die Darstellung seines 
Gegenstandes "fiir solche I,eser berechnet, die nur gelegentlieh in den Fall 
kommen, sich mit den theoretischen Fragen der Chemie zu besehiiftigen". 
Wir wollen es deshalb nicht. als tadelnswert hinstelIen, dass die einleitenden 
Lehren, die Unterschiede zwischen physikalischen und chemischen Eigen-
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schaften des Stolfes, zwischen Gemisch, chemischer Verbilldung lind Liisung etc. 
mit hiichst breiter Ausfiihrlichkeit behandelt werden, obgleich auch die ent
gegengesetzte Aulfassung sich gegeniiber dem angenommenen Leserkreise 
begriinden liesse. Aber eine Bemerkung, die auch fiir andere deutsche Lehr
biicher der Chemie gilt, wollen wir hier nicht zuriickhalten. Bei der Ent
wickelung des sagen. Gesetzes der multipeln Proportion en wird, wie gebrauch
lich, hervorgehoben, dass dasselbe zuerst von Daltan aufgestellt worden sei, 
wahrend bei den voraufgehenden Gesetzen, dem der Verbindung nach festen 
Verhaltnissen und dem der Neutralisation von Sauren und Basen keine 
Namen genannt werden. In Bezug auf die Constanz in den chemischen 
Verbindungen wird nur beilaufig der bekannte Streit zwischen Berthollet 
Hnd Proust erwahnt. Warum werden in der grossen Mehrzahl der deutschen 
chemischen Lehrbiicher jenen Gesetzen, die doch Ruhmestitel deutscher 
Wissenschaft sind, die Namen der Entdecker nicht beigefiigt? I1Ian nehme 
sich ein Beispiel an dem historischen Sinn der Franzosen, denen man 
- und Mung nicht mit Unrecht - eine UeberscMtzung der eigenen und 
I1Iisachtung fremder wissenschaftlicher J~eistungen vorwirft. Wir iilfnen kein 
franziisisches Lehrbuch der Chemie, in dem wir nicht auf den ersten Seiten 
als Basis des ganzen chemischen Lehrgebliudes die Gesetze von WenzeZ 
und von Richter entwickelt TInden. 

In eingehendster Weise wird die Constitution chemischer Verbin
dungen, besonders der Kohlenstoifverbindungen, behandelt. Rier schwelgt 
der Verfasser fiirmlich auf iiber 150 Seiten in Structurformeln. Zu den 
wunderlichen Bezeichnungen, welche die Zeichner von Structurformeln erfun
den haben, kommen ein paar hiibsche hinzu, namlich ein Moleciilskelett mit 
Wurzelatomen, Aesten und Nebenasten (!). Die wirklich discutirbare Hypo
these van't Holfs iiber die Natur des Kohlenstolfatomes wird aber nur kurz 
erortert. 

Von grossem Werte scheint uns der zweite Abschnitt des Buches, 
die chemische Dynamik, zu sein. Hier ist besonders die Thermochemie 
ausfiihrlich und gut dargestellt. Auch die wichtige Lehre der chemischen 
)Iassenwirkung ist anschaulich entwickelt. In dem Schlusskapitel wird die 
Einwirkung der Wiirme auf chemische Verbindungen, besonders die Disso
ciation der letzteren, besprochen. In diesen Kapiteln wird man nicht nur 
viel Belehrung, sondem auch Anregung zu weiterer Forschung finden. 
Handworterbuch. neues der Chemie. Bearbeitet und herausgegeben 

von H. van Fehling und C. Hell. 46. u. 47. Lfg. gr. So. Braunschweig, 
Vieweg & Sohn. o/tt 2,40. 

Houston, E. J., short Course in Chemistry. 12°. Philadelphia. sh. 6,6. 
Huth, E., das periodische Gesetz der Atomgewichte und das natiirliche 

System der Elemente. gr. 8°. Berlin, Friedlander & Sohn. vtt 1,20. 
Jarmain, G., systematic Course of Qualitative Analysis, arranged in Tables. 

5. edit. 8°, 76 p. London, Longmans. sh. 2. 
Johnson, G., on the various modes of testing for Albumen and Sugar in 

the Urine. 62 p. London, Smith & Elder. sh. 2. 
Joly, A., cours eJementaire de chimie et de manipulations chimiques. 303 p. 

avec 137 fig. Paris, Hachette et Co. fro 3. 
Jungfieisch, E., manipulations de chimie. Guide pour les travaux pra

tiques de chimie. 800 p. avec 500 fig. Paris, Bailliere et fils. fro 20. 
Kreusler, U., Atomgewichtstafeln, enthaltend die neueren Atomgewichte del' 

Elemente nebst multiplen Werten. gr. 8°. Bonn, Weber. At 0,40. 
Laache, S., Ham-Analyse. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel. "it 3. 
Langer, C., und V. Meyer, pyrochemische Untersuchungen. gr. 8°. Braun

schweig, Vieweg & Sohn. . If 4. 
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Leduc, A, Cours elementaire de chimie. 267 p. avec figures. Paris, Ve. Belin 
et fils. 

Loridan, J., Cours ~Hementaire de chimie. 291 p. ayee fig·ures. Paris, 
Poussielgue frims. 

Ludwig, E., .Medicinische Chemie in Anwendung auf gerichtliche, sanitats
polizeiliche und hygienische Untersuchungen, sowie auf Priifung der 
Arzneipraparate. gr. 80 • Wien, Urban & Schwarzenberg. Jt 10. 

Luff, A. P., an Introduction to the Study of Chemistry. 2. edit. 74 p. 
London, Dawe. sh. 3,6. 

Margottet, J., Cours elementaire de chimie. 123 p. avec 42 fig. Paris, 
Hachette & Co. fr. 1,50. 

Masing E., Elemente der pharmaceutischen Chemie. gr. ·So. St. Peters
burg, Ricker. Jt 3,60. 

Mermet, A., Jlfanipulations du chimie; lIIetalloides. S46 p. avee 228 fig. 
Paris, Dupont. fro 8. 

Metzger, S., Pyridin, Chinolin uud deren Derivate. gr. 80. Braunschweig, 
Vieweg & Sohn. .$/ 4. 

Mitteregger, J., Lehrbuch der Chemie fiir Oberrealschulen. 2. '1'1. Organische 
Chemie. 2. Aufl. 80. Wien, Holder. .It 1,80. 

Muir, M. 21f. P., a Treatise on the Principles of Chemistry. 80. 490 p. 
London, Cambrigde Warehouse. sh. 15. 

Neubauer, O. und J. Vogel, Anleitung zur qualitativen und quantitativen 
Analyse des Hams. 8. Aufl. 2. Abt!. 8emiotischer Teil, bearb. von 
L. Thomas. 2. IIalfte. gr. 80. Wiesbaden, Kreide!. Jt 2,80. 

Neumann, O. O. 0., Repertorium der Chemie. 120. Diisseldorf, Schwann. Jt 2. 
Novi, G., gl'idrocarburi liquidi e solidi. 4°. "Neapel, Furchheim. L. 4. 
Otto's, F. J., Anleitung zur Ausmittelung der Gifte und zur Erkennung der 

Blutfiecken bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen. 6. Aufl. 2. milfte. 
gr. 80. Braunschweig, Vieweg& 80hn. 

Ol"schiedt, H. R., Lehrbuch der anorganischen Chemie und Mineralogie an 
der Hand des Experiment~. 1. Bel. Nichtmetalle. Strassburg, Schmidt. 
vtt 2,80. 

Proost, A., Manuel de chimie agricole et de physiologie vegetale et animale 
appliquee a l'agriculture. In-12°. 475 p. Louvain, Peters. fro 5. 

Rammelsbe1'g, C. F., Leitfaden fiir die qualitative chemische Analyse fiir 
Anfanger. 7. Aufi. gr. 8°. Berlin, Habe!. Jt 3. 

Regodt, H., Notions de Chimie applicables aux usages de la vie. 25. edit. 
258 p. avec fig. Paris, Delalain freres. fro 1,75. 

Remsen, Ira, Organic Chemistry. 12°. 368 p. cloth. Boston, Ginn, Heath 
&: Co. $ 1,50. 

Richter, V. V., Chemie der Kohlenstoffverbindungen oller organische Chemie. 
4. Aufl. 8°. Bonn, Cohen & Sohn. Jt 13. 

Riviere, A. et Ch., Traite de manipulations de chimie. T. 2. 270 p. avec 
129 fig. Paris, Dunod. 

Ross, W. A., the Blowpipe in Chemistry, Mineralogy and Geology. Con
taining all known methods of anhydrons analysis, many working examples, 
and inst.ructions for making apparatus. With 120 Illustrations. Post-80. 
210 p. I,ondon, Lockwood. sh. 3,6 

Rudorff, F., Grundriss der Chemie. Fiir den Unterricht an hoheren Lehr
anstalten. 8. Aufi. gr. 8u. Berlin, H. W. Miiller. vlt 3,70. 

Schorlemmer, C., Origine et developpement de la Chimie organique. Traduit 
de l'anglais par. Claparede. Paris, Reinwald. fro 3,50. 

Schiitf.l,enberger, P., Traite de chimie gemlrale, comprenaitt les principales 
applications de la chimie aux sciences biologiques et aux arts industriels. 
T. 2-4. 560 p. ayer 20 fig. Paris. Harhette & Co. fro 12. 
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Simon, lV:, lfanual of Chemistry. 8°. 424 p. London, Bailliere. sh 1;). 
Strecker, A, Short Text-Book of Organie Chemistry by Joh. Wislieenus. 

Translated and edited with extensive Additions by W. R. Hodgkinson 
and A. J. Greenaway. 2 edit. 8°. 808 p. London, Pau. sh. 12,6. 

Treadwell, F. P., und V. Meyer, Tabellen zur qualitativen Analyse. 2. Auf!. 
gr. 8°. Berlin, Diimmler. ..a 4. 

Thomsen, Jul., Thermochemische Untersuchungen. Vierter Band. Orga
nische Verbindungen. Leipzig, J. A. Barth 1886. 8°. 429 S. ,d 12. 

Mit dies em Bande ist ein Werk zum Abschluss gelangt, das auf dem 
Gebiete chemischer Forsehung einen vomehmsten Platz beansprucht. Vorher 
sind erschienen: Band I, Neutralisation und verwandte Phanomene (Leipzig, 
J. A Barth, 1882, 449 S., ..a It); Band II, lfetalloide (lb82, 506 S, 
..a 12); Band III, Wassrige Liisung und Rydratbildung; lfetalle (1883, 
1)67 S., .4 15). In dies em grossen Werli:e hat einer der exactesten und 
geistreichsten Forscher der Gegenwart die Friichte seines mehr als 30jahrigen 
Schaffens niedergelegt. Was diese Arbeiten, abgesehen von ihrem thatsach
lichen Wert an sieh, besonders wichtig macht, ist, dass sie nach einem plan
massigen System nach denselhen Methoden, mittelst derselben Apparate 
ausgefiihrt, und dass auch die Fundamentalgriissen von demselben Experi
mentator bestimmt worden sind. Sie erstreeken sich iiber das ganze Gebiet 
der Chemie. 

Der erste Band enthalt naeh einer Beschreibung des Versuchsapparats 
als Vorbereitung des FeMes zunachst Untersuchungen liber die specifische 
Warme der Liisungen und iiber den Einfluss der Temperatur auf die chemi
sche Warmetiinung, sodann die Neutralisationsphanomene der Sauren und 
Basen: 1m zweiten Bande werden die Bildungswarmen der wichtigsten 
metalloidischen Verbindungen, sowie Untersuchungen iiber Oxydations- und 
Reduetionsmittel und die Constitution der wassrigen Liisungen einiger SaUl'en, 
Alkalien und Salze mitgeteilt. 

Die Thermochemie der Metalle bildet den Inhalt des dritten Bandes. 
1m Besondern werden die Verdiinnungswarmen wassriger Liisungen, die 
Constitution von Rydraten, und die Liisungswarmen untersucht; in einer 
zweiten Abteilung die Bildungswarmen der Oxyde, Sulfide etc.; femer finden 
sich hier iibersichtliche Tabellen und allgemeine Betrachtungen iiber die 
Affinit§.tserscheinungen der Metalle. Der vierte den organischen Verbindungen 
gewidmete Band enthiilt der Mehrzahl nach bisher unveriiffentlichte Unter
suchungen, welche das hiichste Interesse beanspruchen. Rier werden alH 
Fundamentalwerte die Verbrennungswarmen bestimmt. Es ist sehr wertvoll, 
dass die Methoden und Apparate, sowie die Arten der Berechnung so genau 
beschrieben sind, dass jeder Chemiker danach arbeiten kann In der zweiten 
Abteilung des Bandes werden die Resultate einer theoretischen Betrachtung 
unterzogen. Die allgemeinen Schlussfolgerungen - Gesetze diirfen wir sie 
nennen - geben die wichtigsten Aufschliisse iiber die Constitution der 
Verbindungen (beweisen Z. B. die sogen. Prismenformel des Benzols, wie denn 
iiberhaupt eine doppelte oder dreifache Bindung zwischen zwei Kohlenstoff
atomen hiichst unwahrscheinlich ist). 

Die rund 3000 Bestimmungen in dem Thomsen'schen Werk bilden 
eine enge Verbindung zwischen Chemie und mechanischer Warmetheorie. 
Rier ist der Weg, die Chemie zu einer ~Iechanik der Atome umzugestalten. 
Wie wichtig die Erkenntnis der Energieverhiiltnisse fiir die Ausfiihrung eine" 
jeden chemischen Processes ist, brauchen wir nicht wiederholt herzorzuheben. 
Wenn in dem akademischen Unterricht leider noch immer nicht seitens des 
Lehrers das niitige Gewicht auf diese Verhiiltnisse gelegt wird, so i~t doch 
bei vielen technischen Chemikern diese Erkenntnis und das Bediirfnis nach 
Tnforrnirung iiber den '1Yechsel der Energie bei chemischen Reactionen vor-
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handen. Deshalb sei besonders auch ihnen das Werk des eminenten 
Forschers zum Studium empfohlen. Diesem aber zoIlen wir unsere Bewun
derung; er hat sich durch sein Lebenswerk ein Monumentum aere perennius 
errichtet. 
Troost, L., Preci" de chimie 17. edit. 34S p. avec 222 figures. Paris, 

Masson. 
Tschirch, A., Untersuchungen iiber das Chlorophyll. gr. So. Berlin, Parey. 

"tt S. 
Valentin, W. G., a Course of Qualitative Chemical Analyses. Revised and 

corrected by W. R. Hodgkinson and H. M. Chapman. 6. edit. So. 316 p. 
London, Churehill. sh. S,6. 

Wtiber, R., Leitfaden fiir den Unterricht in der Chemie. 5. Aufl. gr. So 
Leipzig, Hirt & Sohn. vtt O,SO. 

Wilbrand, F., Grundziige der Chemie nach inductiver Methode. gr. SI). 
Hildesheim, Lax. .,{f, 1,50. 

Wilde, P. de, Traite eIementaire de chimie generale et descriptive. T. II. 
Chimie organique. 3. edit. 519 p. avec fig. BruxelIes, Rozez. 

Wormley, Th. G., Micro - Chemistry of Poisons. Large-So. Philadelphia, 
J,ippincott & Co. $ 7,50. 

III. Chemische Technologie. 
Acetic Acid and Vinegar, Ammonia and Alum. 200 p. London, Churchill. 

5 sh. 
Allen, A H., Commercial Organie Analysis. 2. edit. Vol. 1. So. 476 p. 

London. Churchill. "tt 14. 
Alessandri; P. E., infezione, desinfezione e desinfettanti. 120. Milano, 

Hoepli. L. 2. 
Bauer, R. W., iiber den aus Agar-Agar entstehenden Zucker, iiber eine 

neue Saure aus der Arabinose, nebst dem Versuche einer Classification 
der gallertbildenden Kohlenhydrate nach den aus ihnen entstehenden 
Zuckerarten. So. Leipzig, Fock. "tt 1. 

Bell, J. L., principles of the Manufacture of Iron and Steel; with some 
Notes of the Economic Conditions of their Production. So. 75S p. 
I.ondon, Routledge. sh. 21. 

Bell, J .• die Analyse und Verfalschung der Nahrungsmittel. Uebersetzt von 
P. Rasenack. 2. Bd. gr. So. Berlin, Springer. vft 4. 

Benoit, E., du manganese. So. 41 p. Paris, Savy. fro 2. 
Benoit, L., etude sur la fermentation dans les cuves d'indigo et la consti

tution de la cuve theorique. 42 p. Paris, Collin. 
Bevenot, P. F., etudes, recherches et donnees sur Ie tannage en general. 

150 p. Paris, "la Halle aux cuirs". 
Bonneville, Jaunez, Paul, Salvetat, les Arts et les Produits ceramiques. 

3 edit. 8°. 256 p. avec 29 fig. et 11 pI. Paris, Lacroix. fro 10. 
Brannt, W. T., a Practical Treatise on the Raw Materials and the Distil

lation and Rectification of Alcohol, and the Preparation of Alcoholic 
Liquors. 120. 330 p. Philadelphia, Baird & Co. $ 2,50. 

Briant, L., Laboratory Text-Book for Brewers. 324 p. London, Briant. 
sh. 10,6. 

Carpenter, W. L., a Treatise on the Manufacture of Soap and Candleti, 
Lubricants, and Glycerin. 350 p. with S7 illustr. London, Spon. 
sh. 10. 6 d. 

Cartuyvels, J., F. Renotte et E. Rebou~, de la diffusion et des procedes 
recents de fabrication du sucre au moyen de l'osmose ou de la separation. 
In-SQ. 291 p. et 11 pl. I,ouvain, Fonteyn. fr. 12,50. 
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Chevron, L, les procedes nouveaux de l'industrie laitiere. Gr. in-8°. 35 p. 
Bruxelles, Mertens. fro 2,50. 

Commerson, E., et E. Laugier, Guide pour l'analyse des matieres sucrees. 
3 edit. In-8°. .248 p. avec fig. et tableaux. Paris, au bureau du Jour
nal des fabricants de sucre. 

Cornulat, E., Ie Gaz It Paris et It Londres. In-8°. 16 p. Nancy, Berger
Levrault & Co. 

Councler, C., Bericht uber die Verhandlung der Commission zur Feststellung 
einer einheitlichen Methode der Gerbstoffbestimmung. Nebst einer 
kritischen Originaluntersuchung uber die Liiwenthal'sche Methode von 
J. V. Schroder. Gr. 8°. Cassel, Fischer. J(, 2,40. 

Davidson. M. M., Silk: its History and Manufacture, from the Earliest Age 
to the Present Time, including Instructions for Silk Culture on Osage, 
Orange or Mulberry. Illustrated. 8°. New-Orleans. sh. 5. 

Davis, Ck. Tk., a practical treatise on the manufacture of bricks, tiles, terra 
cotta etc. Illustrated by 228 engravings and plates. 8°. Cloth. London. 
£ 1,5. 

Davis, C. T., the Manufacture of Leather being a description of all the 
processes for tanning, currying and finishing of leather, 350 engraving. 
8°. London, Low & Co. sh. 52,6. 

Dubief, L. F., traite de la fabrication des Liqueurs franyaises et etrangeres 
dans destillation. 6 edit. In-18° jesus. 283 p. Paris, Hetzel & Co. 
fro 4. 

Durre, E. F., die Anlage und der Betrieh der Eisenhutten. 21.-23. Lfg. 
4°. Leipzig, Felix. ./11 6. 

Eissler, Manuel, the modern high explosives. Nitroglycerin and Dynamite; 
Gun-Cotton: the Fulminates, Picrates and Chlorates: Their mannfacture, 
their use and their application to Mining and ~Iilitary Engineering. 
New-York 1884, John Wiley & Sons. 

Der Schwerpunkt dieses ziemlich umfangreichen Werkes liegt in dem 
von der praktischen Anwendung der genannten Explosivstoffe handeln
den Teile. Der Verfasser teilt hier seine reichen praktischen Erfahrungen 
in grosser Ausfuhrlichkeit mit. Auch iiber die Fabrikation der modernen 
Explosivstoffe weiss Verfasser manches Neue zu sagen. Weit weniger original 
dagegen zeigt sich Verfasser in den mehr geschichtlichen, theoretischen und 
analytischen Teilen seines Werkes, wo fast durchgangig eine starke An
lehnung an deutsche Werke und Arbeiten stattfand, obne dass diese Origi-
nale citirt werden. (3. 
Elsner, J., die Praxis des Nahrungsmittelchemikers. Dritte Auflage. Vierte 

(Schluss-) JJieferung. Hamburg und Leipzig, Leop. Voss, 1885. 8°. 
120 S. "'-t 1,25. 

Dass seit 1880 drei Auflagen dieses Werkes erschienen sind, ist ein 
deutlicher Beweis von der Brauchbarkeit desselben. Die Vollstandigkeit, die 
gute Anordnung, die vielen praktischen Ratschlage des Verfassers machen 
das 360 S. starke Buch in der That zu einem uberaus nutzlichen Fuhrer 
fur die Chemiker und Pharmaceuten. Die neue Auflage ist um einen hiichst 
wichtigen Abschnitt iiber Bacteriologie bereichert worden. Man wird hier 
kein detaillirtes Eingehen in die Physiologie der lHikrozoen erwarten, aber 
das Wissenswerteste ist mitgeteilt, und unter Zuhilfenahme vorzuglicher Illu
strationen wird dem Hygieniker jede einschlagige Untersuchung in klarer 
Weise erlautert. 
Erdmann-Konig, Grundriss der allgemeinen 'Varenkunde, entworfen VOIl 

O. L. Erdmann. Elfte Auflage von Ck. R. KOnig. Erste Haifte. 
Leipzig, J. A. Barth, 1885. 8°. 288 S. 

Dies Buch llnterseheidet sich von ahnlirhen. meist lexikalisch ange-
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ordneten Werken hiichst vorteilhaft dadurch, dass es ein wirkliches Lehrbuch 
ist. Gerade die allgemeinen Teile uber Ware, Mineral-, Pflanzen- und Tier
korper, physikalische und chemische Eigenschaften der Waren u. s. w. sind 
hochst instructiv und von einem erfahrenen Lehrer so verfasst, dass sie 
nicht nur dem Kaufmann, Techniker, Verwaltungsbeamten, sondern man darf 
sagen, fiir Jedermann von griisstem Nutzen sein werden. Der specieUe Teil 
der Lieferung behandelt: Schmucksteine, Baumaterialien und Steingeschirre, 
Schleif- und Polirmittel, lIfiihlsteine, Ziind- und Brennstoffe, Schreib- und 
l<'arbematerialien, Mineralsauren, unorganische Salze, Thon- und Glaswaren, 
Berg- und Hiittenproducte, Nahrungsmittel und Gewiirze. Stets sind ausser 
den Eigenschaften und Anwendungen der Ware auch die Fabrikation, Ver
unreinigungen und Verfalschungen beriicksichtigt. Den deutschen Namen 
~ind stets die englischen und franziisichen, hin und wieder auch die italieni
schen (warum nicht immer?) Bezeichnungen beigefiigt. Auch an statistischen 
~ otizen fehlt es nicht. 
Feichtinger, G., die chemische Technologie der :aliirtelmaterialien. 2. Liefg. 

(Schluss). Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1885. .4t 6. 
Dies Werk bildet einen hervorragenden Teil des grossen Boll e y

B irnbaum'schen Handbuchs der chemischen Technologie. Es bietet nicht 
nur eine genaue Schilderung der heutigen Miirtelindustrie dar, sondern be
riicksichtigt auch verwandte Industriezweige, wie die Fabrikation kiinstlicher 
Steine, der Gipsmassen, die .r.fineralmalerei u. dgl. Der Architekt und In
genieur wird ebenso wie der Chemiker den Wert dieses vortreffJichen Buche~ 
schatzen. 
Figuier, L., Ie raffinage du sucre en fabrique et ses nouveaux procedes. 

59 p. avec 8 fig. Paris, libr. agricole de la ~raison rustigue. fro 2. 
Fleck, H., iiber Flussverunreimg~mgen, deren Ursachen, Nachweis, Beurtei

lung und Verhinderung. gr. 8 u. Dresden, v. Zahn & Jaensch. ..tt 3. 
Fodor, Etienne de, das Gliihlicht, sein Wesen und seine Erfordernisse. 

Wien 1885. A. Hartleben. 
Das Erscheinen von Hartlebens' "Elektro - technischer Bibliothek", 

welche del' grossen Masse der Gebildeten die geistige Aneignung (lieses 
neuen und teilweise recht schwierigen Wissensgebietes vermitteln will, war 
ein sehr zeitgemasses Unternehmen, was u. a. auch schon daraus hervor
gehen diirfte, dass der erste Band der Bibliothek (magnetelektrische und 
dynamoelektrische Maschinen) in kurzer Zeit vier Auflagen, viele andere 
Bande bereits zwei Auflagen erlebten. 

Der uns vorliegende, iiber das Gliihlicht handelnde Band - das 
Bogenlicht, welches vorlaufig wedel' die VervoIIkommnung, noch die prak
tische Bedeutung des G1iihlichtes erreicht hat, ist nicht beriicksichtigt -
konnte kaum einen competenteren Bearbeiter finden. Wir werden mit Rei
seitelassung alles rein Theoretischen und unter steter Beriicksichtigung des 
praktischen Standpunktes zuniichst mit den .r.fotoren der Dynamomaschinen, 
dann mit den Leitungen und der Dynamomaschine bekannt gemacht. Hier
auf wendet sich Verf. zum G1iihlichte, welches Kapitel den Chemiker beson
ders interessiren wird, und schliesst mit den Sicherheitsvorrichtungen und 
Lichthaltern. ;3. 
Fontaine, H., Electrolyse: renseignements pratiques sur Ie nickelage, Ie 

cuivrage, la dorure, l'argenture, l'affinage des metaux et Ie traitement 
des minerais au moyen de l'electricite. 296 p. avec 34 fig. Paris, Bau
dry et Co. fr. 7,50. 

Fridolin, A., vergleichende Untersuchung der Gerbstoffe der Nymphaea alba 
und odorata, Nuphar luteum und advena, Caesalpinia coriaria, Terminia 
Chebula, und Punica Granatulll. gr. 8°. Dorpat, Karow. ..tt 2. 

Fruhling, R., und J. Schulze, Anleitung znr Untersuchung del' fiir die 
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Zucker-Industrie in Betracht kommenden RohmateriaJien, Producte, Neben
producte und HiIfssubstanzen. 3. Aufl. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 
"a 2,50. 

Gelbcke, E., der rationelle Branntweinbrenner odeI' die Spiritusfabrikation 
aus Kartoffeln und Getreide. gr. So. RevaJ, Kluge. .11 7. 

Girard, A., Composition chimique et valeur alimentaire des diverses parties 
du grain de ferment. 71 p. et 3 pI. Paris, Gauthier-Villars. 

Godard, E., Traite pratique de peinture et dorure sur verre; Emploi de la 
lumiere; Application de la photographie. Paris, Gauthier-Villars. fl'. 1,75. 

Grothe, H., Katechismus fiir Fiirberei und I\eugdruck. 2. Anfl. So. Leip
zig, Weber. Jt 2,50. 

Habich's, G. E., Vorschule del' Bierbrauerei. 4. Aufl. Herausgegeb. von 
V. Griessmayer. gr. So. Halle, Knapp. .4'; 5. 

Heinzerling, Oh., die Conservirung des Holzes. Halle, Knapp. 
die Gefahren und Krankheiten in del' chemischen Industrie und die Mittel 
zu ,ihrer Verhiitung und Beseitigung. Heft 5. Petroleum und Leucht
gas. Halle a. S. lSS5. Wilhelm Knapp. 

Entsprechend dem ;Zwecke dieses litterarischen Unternehmens, von 
welchem bisher ausserdem die Hefte "Blei", "Zink", "Abwiisser", "Eisen, 
Quecksilber und Kupfer" erschienen sind, wird del' hygienische Standpunkt 
und die Frage der Feuergefiihrlichkeit oder Explosionsgefahr in den Vorder
grund gestellt. Demnach werden besprochen die V orsichtsmaassregeln bei 
Anlage und Ausfiihrung der Destillation, bei del' Lagerung del' J.euchtiile, 
dann die durch Einatmen der Diimpfe der Leuchtole und des Leuchtgases 
hervorgerufenen mehr odeI' minder schweren Affectionen etc. Besonderes 
Interesse beanspruchen die Mitteilungen iiber die Abhiingigkeit der Explo
sion von bestimmten Mischungsverhiiltnissen. Es gilt hier del' auch dem 
Explosivstoff - Techniker wolbekannte Erfahrungssatz, dass die Detonations
fahigkeit mit del' Zunahme des Kohlenoxyds in den Explosionsgasen ab
nimmt. Allgemeine Beachtung verdienen die bei Besprechung des Petro
leumbenzins (8. 244 und 245) angegebenen Vorsichtsmaassregeln, da be
kanntlich gerade die scheinbar von Benzin ganz befreiten Behiilter die griissten 
Explosionsgefahren in sich bergen. Sehr ausfiihrlich - fiir unseren Ge
schmack fast etwas zu eingehend - wird die Priifnng des Petroleums mit 
dem Abel'schen Apparate samt allen dazn gehorigen Verordnungen und Ge
hl'auchsanweisungen besprochen. Freilich muss man sich gestehen, dass bei 
del' leider nun einmal von Reichswegen erfolgten Wahl des Abel'schen Ap
parates, welcher eine so minutiose Beo bach tung zahlreicher V ol'schriften ver
langt, die Besprechung des Abel-Testes, wie er im Deutschen Reiche aus
gefiihrt werden soil, nothwendiger Weise eine }fasse zwar hiichst unerquick
licher, abel' trotzdem wichtigel' Details nicht entbehren kann. Jedenfalls ist 
Allen, welche sich mit der Priifung des Petroleums in genannter Richtung 
zu beschiiftigen haben, diese Monographie zu empfehlen. 

Die Wahl des fiir die Fractionsdestillate des Leuchtpetroleums (8. 240) 
allgefiihrten Beispiels hatte wol noch durch mehrere andere ergiinzt werden 
sollen. Denn die allermeisten augenblicklich in Deutschland eingefiihrten 
Petroleumsorten enthalten weit mehr unter 150· und iiber 300 0 siedende 
Restandteile, als dort angegeben ist. /3. 
Hodl, E. J., die praktische Anwendung del' Teerfal'ben in del' Industrie. 

So. Wien, Hartleben. .41 2,50. 
Hooper, E. G., the Manual of Brewing, Scientific and Technical. 3 edit. 

266 p. London, Sheppard & St. John. sh. 7,6. 
Japing, E., I'Electrolyse, la Galvanoplastie et I'Electrometallurgie. Traduit 

de I'Allemand par Oh. Baye, revue par G. Fournier. 241 p. avec 46 fig. 
Paris, Tignol. 
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Jochum, P., Jie Bestimmung der technisch wiehtigstell physikalischen Eigen
schaften def Thone, wie Plastieitat, Bindevermiigen, Schwinden und Feuer
bestandigkeit naeh Zahlen. gr. 8°. Berlin, Horrwitz. .tt 1,60. 

Juptuer von Jonstor/f, H. Frhr., praktisehes Handbuch fiir gisenhiitten
Chemiker, gr. 8°. Wien, Faesy. Jti, 7,20. 

Kayser, R., chemisches Hilfsbuch fiir die ~fetall-Gewerbe. gr. 80. Wiifh
burg, Stuber. .d 2. 

Kerpely, A., Ritter v., die Anlage und Eilll'ichtung der Eisenhiitten. 7 Lfg. 
gr. b 0. Mit Atlas in 4°. Leipzig, Felix. vtt 19. 

Korvin-Sakovicz, T. de, la fabrication du sucre d'amidon cristallise (glucose 
anhydre) et son importance industrielle. In 8°, 19 p. Paris, Ollendorff. 

Kruger, Wilhelm, die Entwickelungsgeschichte, Wertbestimmung und Zucht 
des Runkelriibensamens. Mit 6 Blatt autograph. Tabellen und 4 Stein
tlrucktafeln. Dresden 1884. G. Schonfeld. . 

Eine sehr zeitgemasse, eingehende und bei aller W issenschaftlichkeit 
gemeinverstandliche Monographie, welche fiir den Botaniker und Pflanzen
physiologen, den Agriculturchemiker und Zuckertechniker, vor allem aber 
auch fiir den Riibensamenziichter und Handler grosses Interesse hat. Eine 
oehr fleissige Arbeit ist der die Entwickrlungsgeschichte des Riibensamens 
behandelnde erste Teil, in welchem Verf. grosse Belesenheit und eingehende 
botanische und pfianzenphysiologische Kenntnisse bekundet. Den analyti
schen Chemiker interessirt zumeist der von der Wertbestimmung handelnde 
Abschnitt, in welchem die Keimversuche mit allen Details der Ausfiihrung 
beschrieben sind. Verf. beriihrt hierbei auch die jetzt vielfach discutirte 
Frage, ob grosse oder kleine Riibenknauel sich am besten zur Aussaat eignen 
und kommt zu dem Schlusse, dass die Keimungsresultate entschieden zu 
Uunsten des mittelgrossen, miiglichst gleichmassigen Saatmaterials spreehen, 
denn dieses vereinige eine hohe Samenzahl mit einem hohen Gewicht und 
einer guten procentischen Keimkraft der Samen. Den Schluss der Broschiire 
bildet die Mitteilung bewahrter Regeln fiir die Zucht von gutem Riiben-
samen. (3. 
Lauber's Handbuch des Zeugdrucks. Unter Mitwirkung von G. Doctor unll 

M. KQhn. 4. Lfg. gr. 8°. Leipzig, G. Weigel. Jti, 3. 
Lauth, C., la manufacture nationale de Silvres et la Porcellaine nouvelle. 

In-8°, 27 p. Paris, impr. Quantin. 
Lauth, 0., et C. Voyt, Notes techniques sur la fabrication de la porcellaine 

nouvelle. [n-8U, 48 p. Paris, impr. Unsinger. 
Ledebur, A., Handbuch der Eisenhiittenkunde. 3. (Schlus,)-Abtl.: Das 

schmied bare Eisen und seine Darstellung. gr. 8°. Leipzig, Felix. .,ti 17. 
Le Docte, A., Controle chimique de la fabrication du sucre. Tableaux nu

meriques supprimant les calculs des analyses. 6 fasc. BruxelIes, chez 
I'au,~eur, rue du Poin~ou 16. Le fase. Fr. 6. 

Lubarsch, 0., die chemische Priifung des comprimirten Pyroxylins. Berlin, 
R. Gaertner. 1885. 

Diese als wissenschaftliche Beilage zum Programm des Friedrichs
Realgymnasiums erschienene Broschiire bespricht zunachst die chemische 
Zusammensetzung der comprimirten Schiessbaumwolle und der Pyroxyline 
iiberhallpt, urn alsdann die verschiedenen zur Bestimmung des Stickstoffs 
der durch Nitrirung erhaltenen Explosivstoffe existirenden Methoden kritisch 
zu besprechen. Nachdem Verf. dargethan hat, dass keine derselben sich fiir 
die Priifung der comprimirten Schiessbaumwolle gut eigne, beschreibt er ein 
von ihm construirtes sogenanntes Rever s ion s - N it rom e t e r *), welches auf 
dem Principe des Lunge'schen Nitromet.ers fussend, die Aufliisung de~ 

') V gl. S. 158. 
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Pyroxylill~ in Schwefelsaure innerhalb des vollstandig geschlossenen Appa
rates und in einer Kohlensaureatmosphare von bekanntem Volumen vorzu
nehmen gestattet. Den Schluss der Broschiire bilden Mitteilungen iiber 
die zweckmassige Bestimmung der iibrigen Bestandteile des comprimirten 
Pyroxylins *). Das Ganze muss als ein recht schii.tzenswerter Beitrag zur 
Analyse der Sprengk6rper betrachtet werden. {i. 
Luhmann E., die Kohlensaure. Eine ausfiihrliche Darstellusg der Eigen-

schaften, des Vorkommens, der Herstellung und der technischen Ver
wendung dieser Substanz. Wien, 1885. A. Hartleben. .4 4. 

Wenige andere chemische Verbindungen fordern so zur monographi
schen Behandlung ihrer chemischen Eigenschaften und technischen Anwen
dungen heraus wie die Kohlensaure, welche nach beiden Richtungen hin 
ausserordentliches Interesse verdient. Der Verf. der vorliegenden Mono
graphie beherrscht nicht nur die rein chemische und physikalische Seite 
seines Themas auf das Vollkommenste, sondern zeigt sich auch als ein 
Kenner der Praxis und in Sachen der praktischen Verwendung der fiiissigen 
Kohlensaure als eine selbstthii.tige Autoritat. Der theoretische Teil ist sehr 
ausfiihrlich, und der Praktiker mag ihn immerhin teilweise iiberschlagen. 
1m technischen Teil wird besprochen die Herstellung der Kohlensaure in 
den Kalk6fen, die fabriksmassige Herstellung der tropfbar-fiiissigen Kohlell
saure, die technische Verwendung der Kohlensaure in der Zuckerfabrikation, 
der Bleiweissfabrikation, der Fabrikation der Ammoniaksoda und als Oonser
virungsmittel. Sodann folgt die Mineralwasserfabrikation und die Verwen
dung der fiiissigen Kohlensaure zur Fabrikation moussirender Getranke, zum 
Bierausschanken und zu Feuerl6schzwecken. {i. 
Lux, Friedr., iiber elektrische Beleuchtung. Mainz 1885. J. Diemer. 

Der Abdruck eines vom Verf. gehaltenen Vortrages, welcher mit viel 
Geschick und Sachkenntnis, zuweilen auch mit erfrischendem Humor ein 
iibersichtliches Bild der Entwickelung und des augenblicklichen Standpunktes 
der elektrischen Beleuchtung entwirft. Die Schrift zerfallt in die drei Ab
schnitte: Geschichtliche Betrachtungen, die hauptsachlichsten Maschinen, 
Hilfsapparate und Lampen und die neuesten Erfindungen und Anwendungen 
der elektrischen Beleuchtung. {i. 
Lux, Friedr., Luft und Wasser bei der Regeneration der Reinigungsmasse. 

Wien 1884. 
Die in der modernen Gastechnik allgemein iibliche Eisenreinigung 

(mit Lux'scher Masse etc.) wird nicht selten noch unrationell angewendet. 
Namentlich betrifft dies die Regeneration der ~lasse. Verf. zeigt, dass 
die rationelle Regeneration, wenn irgend moglich, behufs systematischer Zu
und Abfuhr der Luft in den Reinigern selbst, jedenfalls aber auf mindestens 
10 em vom Boden abstehenden Horden vorgenommen werden muss, und 
dass die Einwirkung der regenerirten Masse auf den SchwefelwasserstotI des 
Gases nur dann eine energische ist, wenn das Eisen als Eisenoxydhydrat 
vorhanden ist. Deshalb muss der regenerirten Masse vor dem Wiederein
bringen in die Reiniger so viel Wasser zugesetzt werden, dass sie, mit der 
Hand zusammengedriickt, sich anfangs ballt, beim weiteren Schliessen der 
Hand in klein ere zusammenhangende Brockehen auseinanderfallt. {i. 
Mierzinski, J, die Fabrikation des Aluminiums und der Alkalimetalle. 80. 

Wien, Hartleben. Jt 2. 
Mulder, G. J., Ie guide du brasseur, ou I'art de faire de la biere; traduit 

du hollandais et annote par L. F. Dubie. 330 p. Paris, Hetzel & 00. 
fr. 4. 

Otto -Birnbaum, Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirtsehaftlichen 
Gewerbe. 39. (Schluss-)Lieferung. General-Register. Zusammengestellt 
von K. Birnbaum. gr. 80. Braunschweig, Vieweg & Sohn. vii 2. 
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Quesneville, G., neue ~lethoden zur Bestimmung der Bestalldteile der Milch 
und ihrer VerfiUschungen. Deutsch von V. GriessmaYe1·. gr. 80. Neu
burg a. D., Griessmayer'sche Buchhandlung. .d 3. 

Rehwald, F., die Starke-Fabrikation und die Fabrikation des Trauben
zuckers. 2. Aufl. 80. Wien, Hartleben. Jt. 3. 

Riebe, 0., das Brennerei-Betriebs-Verfahren. 2. Aufl. 8°. Colleda, Brocke . 
.41 15. 

iWmen, C., Bleicherei, Farberei und Appretur der Baumwoll- und Leinen
waaren. Berlin, Burmester & Stempell. it Lief. j/ 1. 

iWssmiissler, F. H., die Fabrikation von Photogen und Schmierol aus Baku
scher Naphta. Mit 10 Holzschnitten. Halle a. S. 1884, Knapp. 

Die Lectiire dieser anspruchslos und klar geschriebenen Monographie 
wird vorzugsweise den in Praxis stehenden Chemiker und Techniker fesseln, 
weil man den angenehmen Gesamteindruck erhalt, dass alles Berichtete aus 
der eigenen Praxis heraus und ohne jede Wichtigthuerei - wozu die be
Bondere SteHung des Verf. (Chemiker in Baku) Manchem wol Veranlassung 
gegeben Mtte - mitgeteilt wird. Dabei versteht es Verf. vortrefflich, mit 
einigen wenig en Worten in der kurzen Einleitung und auch spaterhin im 
eigentlich technischen Teil (z. B. S. 9 u. 11) uns mit der Geschichte und 
dem Wesen der Baku'schen Naphtaindustrie und ihrem charakteristischen 
ausseren Geprage bekannt zu machen. Unbefangen teilt er auch die teil
weise noch vorhandenen Schattenseiten mit, wie das grosse Misverhaltnis 
zwischen erbohrter und verarbeiteter Naphta und das Forciren der Destillation. 
Deshalb kann diese Broschiire urn so mehr den Anspruch erheben einen 
sehr schatzenswerten, objectiven und competenten Beitrag zur Kenntnis 
einer jungen und hoffnungsvollen, abel' hiichst verschieden beurteilten Industrie 
zu bilden. (3. 
Roussel, E., la Teinture par les matieres colorantes derivees de la houille. 

4 partie. Rocelline. In-8°. 7 p. avec echantillons. Lille, impr. Danel. 
Boux, V., Traite pratique de zincographie, photogravure, autogravure, reports 

etc. 44 p. Paris, Gauthier-Villars. 
- S. P., la fabrication de l'alcool; Production du rhum. 50 p. avec 9 fig·. 

Paris, Masson. fro 3. 
Ruetz, 0., Anleitung zur Priifun~ von Trinkwasser und Wasser zu tech

nischen Zwecken. 2. Auf!. 8. Neuwied, Heuser. .d 1. 
- Verfalschungen der Nahrungs-Genussmittel und Consumartikel leicht und 

sicher nachzuweisen. 2. Auf!. 8°. Neuwied, Heuser. .d 3. 
Sau,zay, ..d., la Verrerie depuis les temps les plus recules jusqu'it nos jours. 

4. edit. 315 p. avec 66 fig. Paris, Hachette & Co. fro 2,25. 
Schaedler, Carl, die Technologie der Fette und Oele des Pflanzen- und Tier

reichs. Berlin, A. Seydel 80 1108 S. .d 26. 
Der Herr Verf. ist auf dem Gebiete der Fette und Oele eine wolbe

kannte Autoritat. Neben dem vorhandenen wissenschaftlichen und technischen 
Material hat derselbe auch viele eigene Erfahrungen in dem ansehnlichell 
Bande niedergelegt. Nach interestanten Angaben uber Geschichte, Vor
kommen und physiologische Bedeutung der Fette und Oele, werden deren 
physikalische und chemische Eigenschaften eingehend mitgeteilt. Sodann 
folgen Capite 1 iiber Anbau der Oelpflanzen, Gewinnung und Reinigung der 
Oele und des Talgs, und darauf werden Fette und Oele des Pflanzen- und 
Tierreichs im einzelnen besprochen. Dem Bleichen derselben ist noch eine 
besondere Studie gewidmet. Das Buch schliesst mit der Fabrikation der 
Seife, der Stearinsaure, der Kerzen und Kunstbutter. Ein sehr ausfiihrliches 
Register erleichtert den Gebrauch des Buches wesentlich. Ferner finden sich 
tiebr niitzliche Tabellen uber die chemischen Reactionen der Fette vor, deren 
Gebrauch bei Priifung der letzteren auf Verflilschungen recht bequem ist. 
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Von grossem Wert sine! die zahlreichen Illustrationen, welche teils Oelpflanzen 
mit botanischen Einzelheiten, teils Maschinen und Apparate darstel!en. Die 
letzteren konnen dem construirenden Techniker direct als Vorbilder dienen. 
Weshalb der Herr Verf. bei ErkHirung chemischer Vorgange sich meistens 
der sog. Typenformeln bedient, ist nicht recht ersichtlich. 
Schaedler, Carl, die Technologie der Fette und Oele der Fossilien (Mineral

ole) sowie der Harze lUld Schmiermittel. Leipzig, Baumgartner. Lieferung 
1 bis 3 a va 4. 

Dies Werk bildet eine wertvolle Erganzung des eben erwahntell. Die 
bis jetzt erschienenen Lieferungen haben folgenden Inhalt: 1. Geschichtlicher 
Ueberblick. II. Begriff der Fossilien. Vorkommen des Erdoles, Bergteeres, 
Asphaltes, Erdwachses und derSteinkohlen, Braunkohlen, bituminosenSchiefern, 
etc. in geologischer Hinsicht. III. Theorie iiber Ursprung und Bildung der 
Fossilien. IV. Allgemeine Betrachtungen iiber Fossilien. Physikalische 
Eigenschaften, chemische Zusammensetzung, Verhalten der Fossilien in der 
Hitze, trockne Destillation, fractionirte Destillation. V. Chemische Constitution 
der Mineralole. Bildung der Kohlenwasserstoffe, Verhaltnis der Mineraliile zu 
den Pflanzen- und Tietfetten. Einwirkung chemischer Agentien auf Mineral
ol~. VI. Physikalische Eigenschaften der ~Iineraliile. Consistenz, Farbe, 
Geruch, Veranderungen an der Luft; Entflammbarkeit, Entziindbarkeit, Brenn
barkeit; Schmelzpunkt, Erstarrungspunkt, Siedepunkt; specifisches Gewicht 
und dessen Bestimmung; Elektricitat und Lichtbrechungsvermiigen. 

Das Material ist mit aussergewiihnlichem Fleiss zusammengestelltworden; 
besonders zeugen die geschichtlichen und geologischen Angaben von ein
gehendem Quellenstudium. Indessen konnen wir nicht umhin zu bemerken, 
dass die Art des Vortrags haufig etwas fllichtig und auf den Stil nieht liber
al! die wiinschenswerte Sorgfalt verwendet ist; auch finden sich sehr viele 
Druckfehler vor. 
Schaedler, C., Kurzer Abriss der Chemie der Kohlenwasserstoffe. Leipzig, 

Baumgartner, 1885. 8°. 201. S. 
Dies kurze Lehrbuch ist eine ausfiihrlichere Bearbeitung des rein 

chemischen Abschnittes aus dem vorigen Werhe. Dasselbe giebt eine gute 
Uebersicht iiber die wichtigsten Teile der organischen Chemie. Leider sind 
bei den Einzelbeschreibungen und Formeln einige Irrtiimer unterlaufen: so 
ist z. B. das Dinitro-a-Naphtol nicht "eine ziemlich starksaure Fliissigkeit", 
sondern ein fester krystallisirter Korper. Auch in diesem Buche wendet 
der Hr. Verf. bisweilen eine Satzbildung an, welche etwas ungewiihnlich klingt. 
Schmidt, E., Analyse du beurre par Ie dosage des acides gras volatils. In-8° 

9 p. Lille, impr. Danel. 
Schnablegge'l', J., Leitfaden der allgemeinen Hiittenkunde, nebst dem Wich

tigsten aus der Hiittenmaschinenlehre. gr. bOo Wien, Holder. .,It '2. 
Schroder, G. v., und J. V. Schroder, Wandtafeln fiir den Unterricht in der 

allgemeinen Chemie und chemischen Technologie. 2. Lief. Fo!. Kassel, 
Fischer. .J(, 6. 

Spice, R. P., a Treatise on the Purification of Coal Gas and the Advantage~ 
of Cooper's Coal Liming Process. With Illustrations. gr. 8°. 78 p. 
London, Spon. sh. 7,6. 

Stohmann, P., Handbuch der Zuckerfabrikation. 2. Aufl. Berlin, P. Parey, 
1885. 8°. 523 S. 

Der ausgezeichnete Herr Verf. hat sein bekanntes Werk dem heutigen 
Stande der Zuckertechnik angemessen erweitert. Bei sorgfaltiger und kriti
scher Beriicksichtigung der vielen Neuerungen auf diesem Gebiete hat das 
Buch nicht an seiner lichtvollen Darstellung und Uebersichtlichkeit eingebiisst. 
Das iiberhaupt elegant ausgestattete Buch ist mit zahlreichen vorziiglichen 
IIlustrationen versehen. Der Titel wiinle besser auf Rlibenzuckerfabrikation 
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lauten, denn nur yon dieser handelt das Buch. Es wiirde demselben unseres 
Erachtens zum Vorteil gereichen, wenn es in einer kiinftigen Auf!age um 
Capitel iiber die Abwasser der Riibenzuckerfabrik und uber die in der Fabrik 
auszufiihrenden Untersuchungsmethoden vermehrt wiirde. 
Swank, J. A., History of the Manufacture of Iron in all Ages. 80. 428 p. 

Philadelphia, Americain Iron and Steel Assoc. $ 5. 
Tab I e s de correction pour l'alcoometre centesimal (dressees d'apres la formule 

de Francoeur). In-8°, 8 p. LiIle, impr. Dane!. 
Tseheusehner, E., Handbuch der Glasfabrikation nach allen ihren Haupt

und Nebenzweigen. 5. Auf!. von Leng-Gragers Handbuch. gr. 8°. mit 
Atlas in 4°. Weimar, B. F. Voigt. vtl 18. 

Wagner, L. v., Handbuch der Starkefabrikation. 2. Auf!. gr. 8°, mit Atlas 
in 4°. Weimar, Voigt. ,'(1 7,50. 

Wahl, Wm. H., die amerikanische Vernickelung. Deutsch mit Anmer
kungen und einem Nachtrage von H. Steinaeh. gr. 8°. I,eipzig, Quandt 
& Handel. .,{t l. 

Watt, A, the Art of Soap-~faking: a Practical Handbook of the Manufacture 
of hard and soft Soaps, Toilette Soaps etc. 2 edit. Post-8°, 272 p. 
London, Lockwood. sh. 9. 
the Art of Leather :Manufacture; being a Practical Handbook in which 
the Operations of Tanning, Currying, and Leather Dressing are fully 
described, the Principles of Tanning explained etc. Illustrations. 450 p. 
London, Lockwood. sh. 12,6. 

Weeks, J. D., Report on the ~Ianufacture of Coke. IIIustr. Squ. 8°, 118 p. 
New-York, Williams. cloth. $ 2. 

Wedding, H., die Darstellung des schmiedbaren Eisens in praktischer und 
theoretischer Beziehung. 1. Erganzungsband. Der basische Bessemer
oder Thomas-Process. gr. 8°. Braunschweig, Vieweg & Sohn. vtt 9. 

Wilfe1·t, A., die Kartoffel- und Getreidebrennerei. 8u• Wien, Hartleben . .b 5,40. 
lViltmr, F, die Seifen-Fabrikation. 2. Aufl. 8u• Wien, Hartleben . .,{t 3,80. 
Winkler, C., Lehrbuch der technischen Gasanalyse. gr. 8°. :Freiberg, Engel-

hardt. .,{t 6. 
Wobbe, J. C., die Verwendung des Gases zum Kochen, Heizen und in der 

Tndustrie. Commissions -Verlag von Eduard Zenker in Troppau. 18tl5. 
Von einer allgemeinen Anwendung des Leuchtgases zu Heizzwecken, 

wozu es sich bei richtigem Gebrauch vorzuglich eignet, ist man noch weit 
entfernt. Es fehlte bisher namentlich auch an brauchbaren Apparaten, sodass 
tIer allgemeine Glaube, das Kochen auf Gas sei zu teuer, hierin zum Teil 
seine ErkHirung findet. Seit einigen Jahren trat der deutsche Verein von 
Gas- und Wasserfachmannern diesen Fragen naher und bildete eine beson
uere "Commission zur Verwendung des Gases zu Koch-, Heiz- und Industrie
.zwecken", welche bei dem fiihlbaren 1Iangel einer geeigneten das Publi
kum belehrenden Broschure ihrem Mitgliede Wobbe, einem auf diesem Gebiete 
durch Erfindung sehr zweckmassiger Apparate bekannten Fachmanne, die 
Verfassung einer solchen popularen Schrift antrug. Wobbe entledigte sich 
(lieser Aufgabe mit gr6sstem Geschick. Dies wird Jeder anerkennen, welcher 
die Broschiire gelesen. Dieselbe bietet auch dem :Fachmanne sehr viel 
Interessantes; beispielsweise wird der Chemiker sehen, dass viele der 
in chemischen Laboratorien gebrauchten Gaskochapparate (mit 0hampignon
Brenner u. s. w.) absolut unzweckmassig construirt sind. 

56 Abbildungen bewahrter Apparate nebst Anleitung zu deren Benutzung 
uud Angabe des jeweiligen Gasverbrauchs sind der Broschiire beigegeben. (i. 
Salomons, C. T., Praktische Winke fiir Gasconsumenten. Aus dem Hollan

dischen iibersetzt von Friedrich Lux. Vierte Auflage. ~raiJlZ 1885. 
J. Diemer. 
Biedermann, Jahrb. VII. 
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Diese Broschiire, welche denselben Beweggriinden ihre Entstehullg 
verdankt, wie die Wobbe'sche, wendet sich in noch popularerer Form, als 
diese, an das Publikum. Nachdem zunachst die oft hiichst einfiHtigen 
Meinungen und Anschuldigungen, welche sich das Publikum dell Gasfabrikell 
gegeniiber erlaubt, als solche gekennzeichnet sind, werden in anregender 
Weise die Themata "Hausleitungen", "Gasmesser", "Regulatoren", "Gas
lampen", "Brenner", "Anwendungen des Gases zur Krafterzeugung, fiir Be
heizung, fiir Kochzwecke etc." besprochen. 

Der auf dem Gebiete der Gastechnik forscherthatige U ebersetzer hat 
durch seine vollendete Uebersetzung und durch haufige erlauternde oder 
erganzende Randbemerkungen sich den Dank des Lesers gesichert. (3. 
Wolff, H., die Beizen, ihre DarsteIIung, Priifung und Anwendung. 8u. 

Wi en, Hartleben. Jt 3. 

IV. Mineralogie und Geologie. 
Ba1'ni:s, C. L., Rock History: a concise note book of Geology, having sperial 

reference to the English and Welsh formations. 126 p. London, 
Stanford. sh. 6. 

Geikie, A., Text-Book of Geology. With Illustrations. 2 edit. So. 9S6 p. 
London, Macmillan. sh. 28. 

Groth, P., physikalische Krystallographie und Einleitung in die krystaUo
graph. Kenntnis der wichtigeren Substanzen. gr. 8°. Leipzig, Engel
mann. ,,{I 16. 

Hat1e, E., die Minerale des Herzogthums Steiermark. I. Heft. gr. So. 
Leuschner und Lubensky. vtt 1. 

Hussak, E., Anleitung zum Bestimmen der gesteinbildenden }1illeralieu. 
gr. 8°. Leipzig, Engelmann. ,,{I 5. 

Jannetae, E., les Roches; description et analyse au microscope de leur~ 
e16ments mineralogiques et de leur structure, gisements, emplois. 2 edit. 
486 p. avec 215 fig. et 2 cartes geologiques. Paris, Rothschild. fro 7. 

Keller, 0., I'lndustrie minerale en France et it l'etranger. In-8°. 17 1'. 
avec dessins. Nancy, Berger-Levrault et Co. 

Kohler, G., Wiirterbuch der bei Bergbau und Aufbereitung augewendeten 
technischen Ausdriicke. 120. Clausthal, Grosse. JI 2,80. 

Lange, C. F. R., der Abbau der Steinkohlenfliitze. 8°. Saarbriicken, 
Klingebeil. ,,{I 3. 

Lasaulx, A. V., Einfiihrung in die Gesteinslehre. 8°. Breslau, Trewendt. ,,{I 3. 
Laube, G. C., geologische Excursionen im Thermalgebiet des nordwestlichen 

Biihmens, Teplitz, Carlsbad, Marienbad. 8°. Leipzig, Veit & Co. va 4,20. 
Lene, H. 0, das Mineralreich. 5. Aufl. Bearbeitet von O. Wunsche. 2 Tie. 

Specielle Mineralogie. gr. 8°. Gotha, Thienemann. .it 2,80. 
Lyell, Sir Ch., Student's Elements of Geology. 4 edit. revised by F. Mar

tin Duncan. With a Table of Brittish Fossils. 610 p. London, 
Murray. sh. 9. 

Niedzwiedeki, J., Beitrag zur Kenntnis der Salzformatioll in Wieliczka uIHI 
Bochnia. Lemberg, Milikowski. vtl J ,80. 

Phillips, J., Manual of Geology, Theoretical and Practical. Edited by Rob. 
Etheridge and H. G. Seeley. 8°. 550 p. London, Griffin. sh. 18. 

Poleek, I'h., chemische Analysen schlesischer Mineralquellen. 4. :Forts. 
Die Thermen von Warmbrunn. gr. 8°. Breslau, ~faruschke & Berendt . 
. 0 0,50. 

Suess, E., das Antlitz der .I<~rde. 2 Abt!. Lex-8°. Leipzig, Freytag. va 16. 
Tschermak, G., Lehrbuch der Mineralogie. 2. Auf!. I. Hiilfte. gr. 80. 

Wien, Hiilcter. Oompl. •. tt 18. 
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Uhlig, V., iiber das Vorkommen und tlie Entstehung' dos Erdiils. Berlill, 
Habel. .41 1. 

Villain, G., los Volcall~, co qu'ils sont et ce qu'ils nous apprennent.. 128 p. 
avec 43 fig. et gravure. Paris, Gauthier-Villars. 

Walton, T. H, Ooal-~Iining deseribed and illustrated. 40• I,ondon, Low. sh. 2.~. 
Weissbach, A., Synopsis minerulogica. Systematische Uebersicht des lIinerul

reiches. 2. Aufl. gr. So. Freiberg, Engelhardt. .11 2. 
Wheeler, G. G., Outlines of determinative mineralogic a for high schooJ~, 

academies etc. Ohicago, New-York, 'Vester mann & 00. .It 4. 
Ziingerle, M., Lehrbuch der lIIineralogie. 4. Aufl. gr. 80• Braunschweig, 

Vioweg & Solm. .It 2. 

V. Verschiedenes. 
Cezh, G. 0., Russlands Tmlustrie auf del' nationalen Ausstellnng in MoskalL 

188"!. gr. 8°. ~Ioskau, Grossmann & Knobel. .It 6. 
lfjelt, Edv., Bruchstiicke aus (len Briefen J. Wohler's an J . .T. Berzelins. 

Berlin, R. Oppenheim. kl. 80• 56 S. ..11 1,50. 
Die~e Briefe gewahren eincn herzerfrenemlen EinbJick in den Oharakter 

der beiden grossen ):Ianner. 
Hofmann, A. W., zur Erinnerung an Jean Baptiste ~tndni Dumas. gr. 8°. 

Berlin, Diimmler. Jtt 3. 
Neumann, J., Verzeichnis rler Riibenzuckerfabriken, Raffinerien und Oandii'

Fabriken im Deutschen Reiche, sowie in Oesterreich - Ungarn, Holland. 
Belgien, Danemark, Schweden um[ England. gr. 8°. Magdeburg, Rathke 
.It 4, mit Karte .It 8. 

Pictet, Ro, nouvelles machines frigorifiqnes basees sur Femploi de pheno
mimes physico-chimiqnes. 33 p. avec 1 planche. Basel, Georg. .It 1,20. 

Scheurer-Kestner, Oharles Gerhardt et Laurent et la chimie mod erne. Tn-SO. 
12 p. Nancy, Berger, Levrault ct 00. 

Wershoven, F. J., Technological Dictionary of the Physical, :\Iechanical awl 
Ohemical Sciences. English, French, German, Italian and Spanish. Part. I. 
English -German. ISO. 222 p. London, Symons. Part.. 2. Germall
English. 18°. 262 p. sh. 2,6. 
naturwissenschaftlich-technisches Wiirterbuch. 2. '1'1. Deutsch-Englisch. 
160• Berlin, Simion. Jt 1,80, compl. Jtt 3,50. 

Wroblewsky, S. v., iiber den GebL'auch des sierlenden Sauerstoffs, Stickstoff~, 
Kohlenoxyds, sowic (Ier atmospharischen Lnft als Kii.ltemittcl. gr. So. 
Wien, Gerolrl's Sohn. .ft 1,20. 
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erde :22:2. 
Beckmann, E., Filtel'pl'esse 499. 
Beckurts, H. und Kander, E., Cicho

rienwurzel 366. 
Behr, Zellstoff und Glycose aus Holz 

25~. 
- Zellstoff 484. 
Behrend, P., Proteinsubstanzen 287. 
- und Stiircke, H, Keimung del' 

Gerste 288. 
- Einquellwasser zur)Jalzbereitung 

289. 
Behrmann, A. und Hofmann, A. W., 

substituirte Pyridine 3~4. 
Beilstein, Petroleumpriifung 170. 
Beins, H. und J., Kohlensaureappa-

rat 519. 
Belche1', H. F., Glasmosaik 110. 
BeU, C. E., Vercokungskammern 199. 
Bender, P., Kellerkiihlung 280. 
Benedikt, R., Diazoresorufin 433. 
Beneke, F., Kornradesamen 361. 
Bensemann, R, Cacao 367. 
Bm'end, L., Trimethylchinolin 448. 
Berg- und Huttenverwaltung in 

Konigshiitte, zinkhaltige Kiesab
brande 43. 

Berlin - Anhaltische Maschinenbau
Actien-Geseltschaft, Retortenmund
stiicke 177. 

Berliner, T., Reinigung von Knochen 
387. 

Berndorfer Metallwaaren - Fabrik, 
~ickel und Kobalt 48. 

Bertoni, G., ~Iineralquelle von A(]ua
rossa bei Biasea 318. 

Bertrand, Glaswannenofen 106. 
Beyer, C., Chinolin 395. 
Btyer & Kegel, Leipziger Anilin

fabrik, (3 - Naphtolmonosulfosaure 
417. 

Biel, J., Kefir 352. 
Billitz, G., Schwefel aus Schwefel

wasserstoff 60. 
Binsfeld, P., Apparat zur Unter-

suchung del' Luft 514. 
Binz, J., Kelterpresse 261. 
Bischoff, Conserven 370. 
Bishop, Salzgehalt des ~ieerwasserN 

317. 
Blancke & Co, Filterpressen - Vel'-

sehluss 499. 
Blandin, C., Zuckerrohr 245. 
Blath, F., Gasofen 20·1-, 
Bla.ufus- Weiss, F., Destillirapparat 

297. 
Bleininger, Steinmasse 142. 
BlUthgen, V., Malereien auf GIas 110. 
Blyth, Aprikosenconserven 370. 
- A. G., Bleiweiss 405. 
Bock, Reinigung von Abwassern 327. 
- Entkalken del' Abwasser 340. 
Boc1clisch, 0., Faulnisproducte 404. 
Bodenbender, Bestimmung des Invert.-

zuckers 239. 
- Invertzueker 241. 
Bohm, H., Kunststein 140. 
Bohringer, A., Chinolinbasen 395. 
Bot.ger, H, Natriumsulfide 91. 
Bottige1', P., Tetrazodiphenyl und 

Naphtylamin 437. 
BOttinger, Gerbstoffe 371. 
Bogett'i, M., Gasretortr;niifen 175. 
Bohlig und Dittenberger, Reinigung 

von saturirtem Diinnsaft 219. 
Bohlig und Heyne, Reinigen VOll 

Wasser 321. 
Boin, Campecheholzfarbstoff im Weill 

266. 
Boldt & Vogel, Pasteurisir-Apparat 

281. 
Bonneth, C. P., Amalgamations-Ver

fahren 29. 
Baron Bm'nemisza nnd von Kopal, W., 

Briquettes 197. 
Borsari, J. & Co., CemenWisser 141. 
B08se, R., Puzzolan-Cement 134. 
Bothner, 0., Nebelapparat fur Malz-

tennen 2'72. 
BOUChe, Traubenpilz 260. 
Bouli(r, Pyrometer 128. 
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Bourcart, Anthragallol 456. 
Bower, A. S., Rostschutzverfahren 19. 
Brandenburg, HolHinder 485. 
Brandenburger, C., Leuchtgas-Gene-

rator 177. 
- Gasbrenner 187. 
Brasse, L., Diastase 288. 
Braun, J., Aluminium 27. 
Braunschweigische Maschinenbau-

Anstalt vorm. Fr. Seele &- Co., 
Knochenkohlen-Gliihofen 226. 

- Melasse - Entzuckerung mittelst 
Kalk 233. 

Breithaupt, Hopfen-Oel 270. 
Breneman, A. A., Ammoniak im 

Trinkwasser 325. 
Brieger, L., Neurin 404. 
Briegleb, Hansen &- Co., Raderform-

maschine 17. 
Brin, L. Q. und A., Ammoniak 93. 
Brockhof, F. C., Bleisuperoxyd 41. 
Browing, F. W., chlorirende Riistung 

32. 
Brown, F., Kaliumcarbonat. und 

Soda 87. 
- Barnes und Bell, Vervielf&lti-

gungsverfahren 493. 
- H. P. und Morris, Maltose 288. 
Browne, hochgespannte Gase 182. 
Bruggemann, L., Trauben-Abbeer-

mas chine 261. 
Brunck, F., Hohlplanirung der Coks

ofenfiillung 20 I. 
Brunner, J., photographische Platten 

49:l. 
- H und Robert, W., Azoresorufin 

433. 
- und Chuard, E., Amidoalizarin 

457. 
Brustlein, H. A., Giessmethode 18. 
Brzezowski, F., horizontaler Coks

of en 199. 
Buchka, K. und Erck, A., Brasilin 

413. 
Buttner, W., Entfettung von Knochen 

307. 
Bungener, Asparagin im Hopfen, 

Hopfenbittersaure 270. 
BUT'chardt, C., Erwiirmen von Fliissig-

keiten 28!. 
- Condensator 503. , 
Burgers, F., Heisswindschieber 8. 
Burkhm'd, Rotation des Invertzuckers 

246. 
Byrne, S. H., Drahtziehen 21. 

C. 
Cah.cn, M., Kalk aus Phosphaten 102. 
- Kalkphosphate 335. _ 
Oallibources, pneumatische Abdam-

pfung 503. 
Calmels, G. und Gossin, E., Ecgonin 

und Isotropin 404. 
Cambria Iron Co., Kaltwalzen 20. 
Campbell, Wm. &- Co., GebHisepumpc 

508. 
Carey, E. und Hut·ter, Ji'., Ammoniak-

soclaprocess 75. 
- Ammoniak 93. 
Cm'les, P., conservirte Tomaten 370. 
Carlisle, T. und Park, J., Natrium-

bichromat 89. 
Carnot, Hiirten schmieclbaren Eisens 

durch Druck 21. 
Carpene, Pasteurisiren, Concentriren 

von Wein im Vacuum 263. 
Cassel, H. H, Scheidung durch elek

trolytische Dialyse 32. 
Chailly, Apparat fiir Schnellgerberei 

381. 
Chamberland, C., Porcellanfilter fiir 

Wasser 321. 
Chambers, A. M. und Smith, T., Bie

nenkorb-Coksofen 198. 
Chemin, Ch., Wachs ersatz aus Ozokerit 

192. 
Chemische :Fabrik auf Actien vorm. 

E. Schering, Salicylsaure 392. 
- Chinaldinmonosulfosiiuren 446. 
- Chlorjod, Pyridin etc. 447. 
Chemische Fabrik V01·m. Hofmann 

&- Schoetensack, Saureanhydride 
389, 390. 

- Salicylsaure 391. 392. 
- Phenylcyanat aus Carbanilid 416. 
Chenhall, J. W., Zugutemachung 

gemischter Erze 43. 
Chevalier, F., Beize fiir Faserstoffe 

469. 
Ciamician und Silber, Brompyridill 

394. 
Claus, C. F., Schwefel aus Schwefel

wasserstoff 60. 
- Strontiumhydroxyd und Natrium

sulfhydrat 101. 
Clerc, Bestimmullg des Kohlenstofl's 

im Eisen 5. 
Cohn, Z ellstoff 484. 
Coldewe &- Schonjahn, Schllellkeim

Apparat 286. 
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Collin, C. und Benoist, L., Reduc
tionskiipe fiir Indigo und BIauholz 
470. 

Compagnie generale du verre et du 
cristal trempes, OpaIglas 109. 

Comstock, W. und Koenigs, w., 
Cinchen und Chinen 400. 

de Coningk, Oechsner und Essner, 
G. Ch., Isomerien in der Pyridin
reihe 394. 

Coope1', Kalkprocess zur Leuchtgas
erzeugung 174. 

Cordier, Riistkiese 7. 
La Coste, W., Chinolindisulfosaure 

und Dioxychinoline 448. 
Counc/er, Gerbstoff-Rinden 373. 
Courage, ]T., J\falzdarrenheizung 272. 
Cowing, G., Abkiihlung von Paraffin-

iilen 19l. 
Cracknall, ]T., lIIalzdarrenheizung272. 
Crebassa, E. und Baron Rogniat, 

P. C., Farben 469. 
Cros- und Bevan, Cellulose 478. 
- Lignosin 484. 
Me. Culloch, J. und Reid, T., Yer

cokungskammern 198. 
Curtis, C. W., Schiesspulverpatrone 

157. 

D. 
Dabney, Jr. und v. Her/f, Stickstoff-

bestimmung 343. 
Daelen, Ed., Universalwalzwerk 20. 
- R. M., Puddelprocess 12. 
- Martinverfahren 16. 
- Walzenzapfen 20. 
Dahl & Co, (3 - Naphtylaminsulfo

sauren 439. 
- Azofarbstoffe aus diazotirteI! 

(3-Naphtylaminmonosulfosauren und 
a-Naphtolsulfosauren 440. 

Daix, Ch. und Possoz, L., Osmose-
wasser 234. 

Damaf!.e, Falzziegelpresse 127. 
Dannecy, P. G., Fleischpulver 358. 
Davenport, B. P., Butteranalysen 354. 
- Essig 369. 
Davis, Fallung geliisten Goldes 32. 
Degener, Knochenkohle 2:11, 226. 
- Klarung triiber Zuckerliisungen 

239. 
- Nachweis von Invertzucker 241. 
- Circularpolarisation 243. 
Deherain, Superphosphat 336. 
Deidcsheimer, Thonplatten 127. 

Deinhardt, Hopfensudmethode 276. 
Deininger, I Reinigung von Spiritus 

300. 
Delbruck, Hefenziichtung, Kunsthefe 

293. 
DepouiUy und Societe C. Garnier et 

lirancisque Voland, Muster auf 
Geweben 464. 

Deutsche Delta - Gesellscha(t, Delta
metal! 38. 

Deutsche Gold - und Silberscheide
anstalt VOr1ll. Roessler, Of en zur 
Erzielung hoher Temperaturen 207. 

- J"aboratoriumsofen 5:10. 
Dick, A., Th'Iangankupfer 38. 
- und Riley, Bathoofen 15. 
Diesenel', Thonriihren 124. 
- diinne Thonplatten 127. 
Dietrich, E., Asphaltstampfarbeiten 

14.3. 
- ]T., Weinstein 390. 
De Dietrich & Co., Hygrometer 516. 
Dietzsch, Of en zum continuirlichen 

Brennen von Cement Vl2. 
- C., condensirte Milch 351. 
Dill, L., Giessmethode 18. 
Dippe, Riibensamenzucht 21l. 
Ditmar, R., Ka:IkmiirteI 139. 
Dittler, Antimonoxyd und Glycerin 

470. 
- & Co., schweflige Saure 61. 
Dittmar, M., Pyridinstickstoff 393. 
Divers, E., Schwefelregeneratioll 79. 
Divine, S. R., Sprengpatrone 15S. 
Dixon, Wasserreinigung 323. 
Dobbs, Schlackengusssteine 142. . 
Donald, W. J., Ammoniumchromat 88. 
- Chromgerberei 383. 
Mac Dougall, Ammoniak aus Leucht-

gas 94. 
- Fleisch-Conservirullg 358. 
Dragendorff, Kaffeesorten 365. 
Drenckmann, schweflige Saure als 

Saftreinigungsmittel:l22. 
Dreyer, R., Lampenruss 409. 
Dreyfus, Zuriickgehen der Phosphor-

saure 333. 
- Phosphorsaure 335. 
Dubke, A., Kohlensauresaturation 220. 
Dubois, C. und Pade, L., Fette 358. 
Dubos, P. T., Carburiren von Luft 181. 
Dueberg, liegende Brenniifen 1 ao. 
DujaTdin und ]Tredureau, DoppeI-

puddelofen 12. 
Dun, A., galvanisches Element 510. 
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Duncan, J., Ammoniak aus Abwas
sern 95. ::\42. 

Dunstan, W. R. und Short, F. W., 
Loganin 402. 

Duryea H., Starkemilch 255. 
- W., Abwasser der Starkefabrik, 

Trockenapparat 255. 

E. 
Ecaille, Verzinnen 47. 
Eder, Haloidverbindungen des Silbers 

491. 
Edson, kiinstliches Elfenbein 465. 
EgeUs, H., Schwefelsaul'e -V erdampf-

Apparat 63. 
Egger, Flaschen-Glas 263. 
- Kartoffelzucker in Wein 266. 
- Glycerin im Biel'e 282. 
Egleston, T., Amalgamation del' Edel

metaUe 30. 
- Kupfel'gewinnung 36. 
von Ehrenwerth, Clapp - Griffiths

Process 14. 
Ehrhardt, Kaltwalzen 21. 
Einhorn, .A., Chinolinderivate aus 

Orthonitrophenylmilchsaure oder 
Orthonitrophenylalanin 453. 

Eiolart, .A., Chininreaction 402. 
Eisemann, S. M., Festmachen fliissiger 

Kohlenwasserstoffe 16;,}. 
Eitn£r, fauliges Wasser beim Gerben, 

Schwefelnatrium in der Lammleder
gerberei 376. 

- Kalk-Aescher, Mistbeize 377. 
- Extractgerberei 3i8. 
- Fettflecke auf Fichtenterzen, Spal-

ten der Biiffelhaut 380. 
- Appretur der SohUeder 382. 
- Japanesischer Thran 384. 
Elges, W., Quetschhahn 521. 
Elliot, .A. H., Anthracen aus Wasser

gasteer 415, 455. 
Emerson-Reynolds, UeberzugvonBlei

glanz auf PorceUan 121. 
Emery, Materialien-Priifmaschine 517. 
Emich., F., Selbstreinigungnatiirlicher 

Gewasser 320. 
Emmerich und Sendtner, Butteriil 

354. 
Emmerling, Zuriickgehen del' Phos

phorsaure 333. 
Engler, russisch-kaukasisches Petro

leum 162. 
- Entflammungspunkt des Petro

leums 169. 

Englert·Beckert, saure schwefligsaure 
Thonerde 222. 

Entel, E., Keimapparat 286. 
Epstein, Zurich ten von Leder 382. 
ErdIJly, J., Gypsen des Mosts 266. 
Erdmann, Walzenstander 20. 
Erlenmeyer, E, Rosanilinfarbstoffe 

422. 
Ernst, Flugstaub 53. 
Erste Oestereichische Sodafabrik, 

Schwefel aus Schwefelwasserstoff 60. 
Etti, G., Tannin und Eichenrinden

gerbsaure 372. 
Eugling, W., Aschensalze del' Milch 

346. 
Eut'erte, ArsengehaIt des Eisens 2. 
Ewer und Pick, Fal'bstoffe aus tetra

alkyIil'ten Diamidobenzophenonen 
425. 

- Farbstoffe aus Harnstoffen und 
aromatischen Aminen und Diamido
benzophenonen 426. 

- schwefelhaltige Farbstoffe 442. 
- schwefelhaltige }<'arbstoffe mittelst 

Elektrolyse 442. 
- Phenylacridinfarbstoffe 457. 
Ewerbeck, Rarener Steinzeug 113. 

F. 
Fabian, Lampenschirme 110. 
Fabrik cltemischet' Producte in Berlin, 

Centrifugien der Seife 315. 
Faltlberg, G., Bleisupel'oxyd 41. 
Fahnehjelm, 0., GIiihkiirpel' fiir 

Wassergaslicht 193. 
Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Co., 

Betanaphtolsulfosanre 417. 
- Sulfosauren violeter Farbstoffe 427. 
- Rosaniline aus Perchlormethylmer-

captan und tertiaren Aminen 428. 
- wasserIiisIiche Doppelverbindun

gen von Azofarbstoffen mit BisuL 
fiten 435. 

- Tetrazodiphenyl und Oxybenzoe
sanre 436. 

- Tetrazodiphenyl undAmidobenzol
sulfosaure 436. 

Farbwerke, vorm. Meister, Lucius 
It Bruning, Antipyrin 397. 

- Metachlorbenzaldehyd 416. 
- wasserliisliche Doppelverbindun-

gen del' Azofarbstoffe mit Bisulfiten 
434. 

- Oxychinolin und Oxychinizinderi
vate 449. 
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Farbwerke, 'vorm. lYIeister, Lucius 
If; Bruning, Oxyhydromethylchino
lin 450. 

- Chinolinderivate aus aromatischen 
Aminen und Aceton 45l. 

-- Chinolinderivate aus Carboketon
saureestern und secundaren aroma
tischen Aminen 454. 

- Alkylirte Pseudostyrile aus Ammo
niumverbindungen von Metacarbon
~aureathern der Pyridin-, Chino lin
etc. Basen 4.55. 

Farja, Erharten von Cementbliicken 
140. 

Farmer, J. und Lalance, A., Bleichen 
465. 

Favier, Natronsalpeter 144. 
Fehrmann, C. L., Sti\rketrockenappa

rat 251. 
~Feldmann, A., Salmiakgeist 93. 
Fernau, G. If; Co., Reinigung von 

Faserstoffen 464. 
Fesca, Docken del' Fiillmasse 236. 
Fessy, Bleichen 486. 
Fichet, Of en zum Trocknen etc. 495. 
Fiegel und Cohn, Zellstoff 484. 
Finch If; Willoughby, Schwefelsaure-

fabrikation 02. 
Fischer, Schleudermaschine zum Blei

chen und Farben 465. 
- G, Tempcrofon 18. 
- O. lind von Loo, H., Dichinolylin 

395. 
- lind Benouf, E., P-Oxypyridin 393. 
- und Proskauer, Chlor zur Desin-

fection 345. 
- If; Stiehl, Diffusions-Controlapparat 

213. 
- Fliissigkeits-1Iessappal'at 218. 
. - Apparat zur Bestimmung des speci

fischen Gewichts 513. 
Fittbogen, Wirkungswert der Phos-

phate 335 
Fitz· Gemld, Silberscheidung 32. 
Flech-ner, Eisensauen 36. 
j!'leitmann, Nickel und Kobalt 48. 
Fliessbach, P., Piilpe der Kartoffel-

starkefabrikation 252. 
Flodquist, Sulfitzellstoff nnd Verar

beitung von Knochen 483. 
Fodor, J., Trinkwasser 319. 
Folsche, R., Saturateur fiir doppelt

schwefligsauren Kalk 219. 
- Reinigung von Wasser 237. 
von Forster, 1I'J., nitrirte Cellulose 154. 

Fogarty, Wassergas 18-1. 
Fonderie de Nickel et metaux blanes, 

Nickel und Kobalt 48. 
Fm'streuter, Saturationsgefass 219. 
- Verdampfapparat 228. 
Fourquignon, M. L., Constitution des 

Eisens 2. 
Francis, Filtrirpapier 488. 
Francke, Presshefefabrikation 302. 
Franr,;ois, Diffuseur 214. 
Frank, A, Phosphatschlacken 15.336. 
- Stassfurter Kali-Industrie 85. 
liranke, Sulfitholzzellstoff 482. 
Fresenius, Wasser des Oberbrunnen 

zu Salzbrunn 318. 
Freund, Cocain 403. 
Frey, Wurzelschimmel 260. 
Fritsch, Pergamentpapier 488. 
Fritsche nnd Pechnik, Thonerde-Ver 

fahren 218. 
Frobel, Trockenmaschine 487. 
li'rohberg, C. F. L., Griinmalz-Sortir

maschine 289. 
F'rohnknecht und Wasem, Diinger

gewinnung 338. 
Fromm, A. und Voros, J., Erhitzell 

von We in 26:). 
Fry, G., Gelatine une! Fett 308, 388. 
Fulton, J., Coks 8. 
Furuhjelm, Catalanprocess 11. 

G. 
Gans If; Co., Fmnkfurter Anilin

tabrik, Nitrosonaphtolsulfosauren
Farbstoffe 432. 

- NaphtoJgriin 433. 
Garnier, J., Gowinnung von Roh

kupfer 35. 
Garroway, W., Ersatz fiir den Glover

turm 113 • 

Gaul If; Hoffmann, lIerkleinerungs-
apparat am Henze-Dampfer 287. 

Gaulard, Gerbprocess 381. 
Gautier, A., Xanthin 401,. 
Gawalovski, Lederappfotur 382. 
Gehre, M., feuerlose Maschinen 523. 
Gehring, G., Aluminiumiiberziige 28. 
Geissler. E., Leguminosen-1Ialzmeh 1 

a6~. 
Gent, J. F., Behandlung von Gt'-

treide fiir Stiirkefabrikation 2,'>7. 
Georgievicz, Anthragallolamie! 456. 
Gerber, N., Cremometer 349. 
Gerrard, A. w., Atropill 403. 
Gervais, transportable Brauerei 27-1. 
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Gesellschaftfur Linde's Eismaschinen, 
Klareisapparate 328. 

Gesel/schatt fur Stahlindustrie in 
Bochum, RiJlenschienellfertigwalz
werk 20. 

Grall, Hopfen nfl. 
Giacosa, P., Chillaalkaloide aus Ar-

temisia 402. 
Gilb,rt, Guano 332. 
Gillot, T., ~fartinverfahren 16. 
Gintl, W., Wertbestimmung von 

Presshefe 303. 
Girard, Bildung des Rohrzuckers in 

der Riibe 211. 
- ..4., Getreidekorn 359. 
Gjers, Durchweichungsgruben 19. 
Glaser, F. 0., Zinkoxyd 44. 
- Phosphorsaurebestimmung 343. 
Gliot, Ringofen 130. 
Glover, Th., Aetznatronlaugen 73. 
Gobel, Fr., Essigsaurer Kalk 389. 
- J., Gasdruck-Regulator 189. 
Gohring, T., Essigsaure 388. 
Gorz, ..4., Goldgewinnung 29. 
- J., Elektrolyse und Verdampfung 

von Zuckerliisungell ~32. 
Goppelsroder, Persulfocyall 458. 
- Oxy- und Chloro-Cellulose 461. 

479. 
Gorman, S. 0., Natriumbichromat 89. 
Gratzel, Magnesium 26. 
Graffigna, Heissluft- Trockenapparat 

487. 
Grandval, ..4., und Lajoux, H., Sal

petersaure im Wasser 32.i. 
Grauel, H., Pasteurisir-Apparat 281. 
Grew und Rideal, Salpetrige Saure, 

Bestimmung 344. 
Gregg, Ziegelmaschine 125. 
Gl'eyoire, G., und Scharrer, Oh., Gas

reinigung 179. 
Greiner, w., Vacuumapparat 231. 
Gl'ice, R. W., Fiillen der Gasretorten 

174. 
Griess, P., Benzidinsulfosauren 436. 
- Tetrazoverbindungen der Benzidin

disulfosaure 437. 
Gl'iffiths, T., Clapp-Griffiths-Process 

14. 
- Diingung mit Eisenvitriol 340. 
Grillo, J., Riistofen 53. 
Grimm, P. H., Starke-Abfall 255. 
von Groddeck, Quecksilbervorkommen 

49. 
Grothe, Biirstmaschine 385. 

Grouven, H., Entsch weflung der Soda
Riickstande 78 

Griineberg, Schiinit aus Kainit 87. 
- E., und Hardt, E., Warm ever

wertung beim Liischen von Kalk 
103. 

Gruhl, H., Braunkohlen - Trocken-
apparat 195, 

Grundmann, ~Iagnesiagiisse 104. 
Gubbe, Rotation des Invertzuckers 246. 
Guenantin, M., Kanalisationsabfall-

wasser 341. 
Giirke, 0., Gallein 434. 
Guichard, Papierstoff 479. 
Gutensohn, ..4., galvanisches Element 

510. 
Guttmann, 0., Schwarzpulver-Surro-

gate 145. 
- Himly-Pulver 152. 
- Sprengtechnik 154. 
Gutzkow, F., Edelmetallamalgam 30. 
Guyot, P., Phenolphtaleln 432. 

H. 
Haas, Tiipferofen 128. 
Habermann, L., Entbitterung del' 

Lupinen 366. 
Haenle, Waldhonige 364. 
Hanisch und Schroder, Riistgasent

sauerungsverfahren 53. 
Eaenschke, Gypsbrennofen 103. 
Hagen, Darren der Diffusionsriick

stande 215. 
Hager, Guano 332. 
- Strychnin 402. 

Reagentien auf Nitrate 325. 
- Syrup aus ~Iaismehl 363. 
- Honig 364. 
- Spiritus 365. 
Hahn und P[lucke, G., Gasbereitungs

Men 176. 
Hainsworth, P., Bessemerbirne 14. 
Halenke und MosZinger, Backprocess 

360. 
Haley, S., Ausstreichmaschine 385. 
Hall, B., Aus blasevorrichtung am 

Dampfer 287. 
HallaM'om, F., Verdampfapparat 230. 
Halpaus, Condensator fiir Verdampf

apparate 229. 
Hambruch, Vacuum-V erdampfapparat 

230. 
Hamburger, S., Riistgas - BescMdi

gungen 54. 
Harnmarsten, 0., Casein 346. 
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Hampel, J., Maischdestillirapparat 29,j. 
Hanau8ek, T. P., Lupinensamen 366. 
Hannay, Zink gegen Kesselstein-

bildung 322. 
Hannemann, Gummicylinder 385. 
Hannove1', Wiirzeanalysen 277. 
Hansen, Pilzschleim 29:2. 
- Schimmelpilz als Alkoholgarungs-

erreger 293. 
- &: Co., Raderformmaschine 17. 
- und Jacobsen, Hefe 278. 
- und Jorgensen, Unterscheidung 

von Presshefe und Bierhefe 303. 
Hanssen, A., Brucin 403. 
Hantzsch, Pyridinderivate 393. 
Harris, stickstoffhaltiger Phosphat-

diinger 338. 
Hart, W. B., Brechweinstein 391. 
Hartig, mineralische Zusatze zuPapier 

477. 
Hartmann, Schafwollschweiss 311. 
Hasse und Vacherot, Rostfeuerung 

fiir Retorteniifen 177. 
Hmwh, A, Goldgewinnung in Sieben

biirgen 28. 
Hauslin und Gutsche, Verdampf

apparat 227. 
Hautefeuille, P., und Perrey, A., 

Silber und Phosphordampfe 33. 
Hay, M., und Massow, 0., Nitro

glycerin 150. 
Hayduck, Wirkung des Hopfens auf 

~Iikroorganismen 270. 
- Regenerirung del' Bierhefe 279. 
~Heckert, Verzierung des Glases 110. 
- Perlmosaik Ill. 
Hecksteden, :e. , Maisch - Destillir-

apparate 295. 
Heinecke, Steingutglasuren 120. 
Heinicke, G. &: J., Flaschenkiipfe 108. 
Heintzel, C., Portland-Cement 133. 
Heinzelmann, G., iibler Geruch von 

Spiritus 300. 
- Verfiitterung von llTaische 301. 
- Essigpilz 389. 
Heinzerling, C., Bleirauch 40. 
- gespannte Dampfe 523. 
Heissbauer, Emulsion von llIargarin 

359. 
Reissmann, J., Erhitzung der Darr

luft 273. 
Heizversuchstation Munchen, Anti

kesselsteinmittel 322. 
Heller, G., Kessel zur Extraction des 

Hopfens 275. 

Hellriegel, Schlempe 233. 
Helouis, A., Steinkohlenteeriil 414. 
Hempel, W., Lasung von Eisenerzen 5. 
d'Hennezel, P. P., Waschmaschine 

fiir Riiben 211. 
- Starke-Waschmaschine 250. 
Herbertz, P. H., Cupolofen 17. 
- H., Natriumsulfat 70. 
Herberz, Coksofen 198. 
Herbst, B., Cacaobutter 367. 
Hermite, B., Bleichen mittelst Elek-

tricitat 467. 
Herre, W. &: Co., feuerfestes Papier 

489. 
Herrmann und Tollens, B., Saccharin 

243. 
Herron, J., :Festigkeitspriifung 517. 
Hertzog, G., }'ormmaschinen 17. 
Herz, J., Cacaomasse 367. 
Herzfeld, Honigkuchenbackerei 246. 
Heskin, T., Ammoniumchlorid 93. 
Hess, F., Schiessbaumwolle 147. 
- Priifung der Exqlosivstoffe 161. 
Hesse, 0, Homochinin, Alkelolde der 

falschen Ouprearinde 400. 
- W., Filtrirmaterialien 321. 
HetscllOld, F. H., Brennofen 129. 
Heyl, C., Lackiren etc. von Leder 

382. 
- Lederschleifmaschine 385. 
Hilge1', A., Pfeffer 368. 
- Zimmt 369. 
Hirnly, B., Beleuchtung fiir photo

graphische Aufnahmen 493. 
Hirzel, H., Oelgas-Retorteniifen 183. 
Hoefinghoff, Schlauch zum Lasehen 

des Ooks 201. 
Hopfner, Entphosphorung des Roh

eisens 11. 
- Natrium auf elektrolytisehem 

Wege 25. 
- Elektrolyse 27. 
Hoffer, 0., Gasdruck-Regulator 190. 
Hoffmann, Zerkleinerungsapparat am 

Henze-Dampfer 287. 
- F., Trocknen von Thonwaaren 127. 
- 0., Silberauslaugung 32. 
Hofmann, A. W., Nachweis von Pyri-

dinbasen 393. 
- substituirte Pyridine 394. 
- Coniin 397. 
Roldel'mann, Kirschwasser 365. 
Hollrung, )JIL, Riibensamen 211. 
- Markgehalt der Zuckerriibe 238. 
Holmes, Bmmens und Burke, Er-
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regungsfliissigkeit fiir galvanische 
Elemente 511. 

Honerla, G., Luftkiihlapparat 279. 
Hostmann, Alter des Eisens l. 
Hoyt, Hollander 484. 
Huck, Kalksaceharat 243. 
Baron Hubl, Untersuchung der Fette 

308. 
Hubner, F., Berieselungs-Kiihlapparat 

278. 
- E., Pipett-Biirette 515. 
Hunerkopf & Sohn und Eutschmann, 

Hopfen-Trockenapparat 270. 
Hueppe, Kefir 352. 
Hutte. F., Flammiifen-System 129. 
Hulwa, F., Messapparat fiir Riiben-

saft 216. 
Hundhausen, J., Centrifuge 504. 
Hunt, Tanninbestimmung 374. 
Huntington, A .. K, Wolframsaure 49. 
Hupleld, Kleinbessemerei 13. 
Hurter, F, Schwefelsaurefabrikation 

in England 69. 
Husnik, J., Asphaltprocess 492. 
Huth, Kautschukartige Composition 

313. 

l. 
lles, M. W., Mangangehalt der Blei

schlacken 40. 
Ilges, B., Verdampfapparat 227. 
Ilimow, J, Petroleumindustrie in 

Baku 164. 
Ilmena'IUr Porcellanfabrik, Ueberziige 

fiir Porcellan 1 ~ 1. 

J. 
Jackson, Gerbstoffbestimmung 375. 
Jacobi, E., Dampftellerofen 196. 
Jacobsen, 0., Benzoesaure 391. 
Jacquet, E., Antimonoxalat 470. 
Jiiger, A., Eisensteinbergbau 7. 
JafN und Darmstiidter, Glycerinriick-

stand als Kesselsteinmittel 315. 
Jagenburg, G. und Dr. Leverkus, O. 

& So/me, Alizarinpasta 471. 
Jameson, J., Coksofen 197. 
Jarolimek, A., Anlasstemperatur des 

Stahls 1. 
Jenkins, Anlassen von IIart.guss 19. 
Jerzmanow8ki, E., Wassergas 187, 

205. 
Jeserich, P., Talgdenaturirung 311. 
Johns, Verzinnungs-Apparat 46. 
Jolibois, P., Destillirapparat 299. 

Jonath, Cementkunststein 141. 
Jones, B. W., Bessemern 12. 
Jorisson, Diastase 288. 
Joulie, Stickstoffverlust stickstoffhal

tiger Diinger 3:19. 
Jung, 0. Th., Hochofengasfange 10. 
Jungk, 0., Analyse von Malzextract 

362. 
- M., Martinprocess 16. 
Juthe, Harten des Gypses 103. 

K. 
Kalischer, S., Accumulatoren 512. 
Kaltu;asser, 0., Regeneratorofen 129. 
Karsch, Fallungspulver fiir Kunst-

diinger 340. 
Kasalowsky, J., Osmoseapparate 234. 
Kaspar, 0., Organische Substanzen 

im Wasser 324. 
Kassner, G., Bleichen mit Barium-

manganat 467. 
Kayser, Rohrzucker in der Rebe 257. 
- E., Backfahigkeit des Mehles 360. 
- H, photographische Wechselcas-

sette 494. 
Keil, T., Kohlensiiure-Entwickler 518. 
Kellner, mit Phenol desinficirte Ex-

cremente 340. 
- und Bitter, Sulfitzellstoff 482. 
Kemmerich, Fleischpepton 356. 
Kemp, Schwefelsaure, Reinigung 65. 
- W. J., Sodariickstand 81. 
Kempe, Hopfen - Extractionsapparat 

276. 
Kent, W. H. und Tollens, E., Milch

zucker und Galactose 247. 
Kertesz, A., Orseilleextract 413. 
Kette-Jassen, Piilpe der Kartoffel

stiirkefabrikation 252. 
Keyr, Verdampfungsanlage fiir die 

Diinnsafte 227. 
Kiliani, H., Isosaceharin 243. 
- M., elektrolytische Zinkgewinnung 

44. 
Kind, A., Gegenstrom - Kiihler fiir 

Olein 314. 
King, J. T., Puddelprocess 12. 
Kirberg, H., Waschapparat fiir Blei-

weiss 406. 
Kirchner, E., Trockenapparat 496. 
- F., Filterpresse 49J. 
Kjeldahl, Stickstoffbestimmung 344. 
Klatscher, L., Malzdarre 273. 
Kleemann, L., Abfangvorrichtung fiir 

Zinkiifen 43. 
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Klemann, F., Reinigung von Zucker
saften mittelst Braunkohlen 223. 

Kli8n und Konig, rhodanhaltige Super-
phosphate 336. 

Klinger, Honiganalyse 364. 
Klinkhardt, R., Maischmiihle 290. 
Klanne, A., Steigrohrverstopfungen, 

Colonnenwascher 178. 
Klopfer, Metallisinmg von Miibelleder 

383. 
Klotz, E. und Huber, J., fahrbarer 

Rost 209. 
Knade, Contact-Thermometer 506. 
Knapp, P, Ultramarin 408. 
Knirsch, Holzzerfaserungs - Trommel 

479. 
Knosel, Bleichen von Holzzellstoff 485. 
Knoll, W., Untersuchung des Selters

wassers 327. 
Knoop, C. H., Sandblasen 109. 
Knop, w., Zuriickgehen der Super-

phosphate 333. 
Knorr, L., Pyrrolderivate 395. 
- Methyloxychinizin 396. 
- Chinolinderivate aus Carboketon-

saureestern und aromatischen Ami
dokiirpern 454. 

Koch, Goldtapeten 489. 
von Koch, G. und Adamy, R., ste-

reochromische Bemalung 141. 
Kochs, W., Fleischpepton 356. 
KOtchlin, E., Bleichen 467. 
- Chromoxydbeizung 468. 
Kohler, H., Carbolsaure 456. 
Koelity, E., Garkraftprober 303. 
Konig, P., Desti llirapparat 298. 
- rhodanhaltigeSuperphosphate 336. 
- Stickstoffverlust stickstoffhaltiger 

Diinger 339. 
- Abwasser von Gerbereien 342. 
Konigin-Marienhutte, Schlackenguss

formstiicke 11, 142. 
Konigl. Porcellan-Manufactur, Kugel-

miihle 112. 
~ Decorirungen von Porcellall 115. 
Koenigs, Butteraraometer 353. 
- W., Cillchen und Chinen 400. 
Konigshutte, Natriumsulfat aus zink-

haltigen Kiesabbranden 53, 54. 
Korting, Gebr., Formverfahren 17. 
Kohnstein, Essigpriifung il69. 
- Erkennung von Gerbstoffen 371. 
- Schwefelsaure 1m Essig 389. 
- und Simand, freie Samen in Ger-

bebriihen 377. 

Konther, F., Sulfate ues Bariums, 
Strontiums und Calciums 100. 

Koppeschaar, W. P., Chininsulfat 
4ul. 

Korndm'ff, T., Reinigung von Ab
wassarn 3:27. 

Korschelt, 0., Verseifung der Fette 
mit Wasserdampf 313. 

Korschilgen, Hollander 48.5. 
Kosmann, SchieferleHen 112. 
- B., zinkische Flugasche 42. 
Kossel, A., Adenin 404. 
Kotte, Kartoffelkrankheit 285. 
Kramer und von Rothe, Schlammen 

und Reinigen von Thon 112. 
Kreis, Papierstoffmiihle 485. 
Kretzner, E., Parallelfalzziegel 126. 
Kreusler, U. und Dafert, P. W., 

Reisstarke 361. 
Krigar, E., Schmelzofen 18. 
Krohn, L. M., Rotwein-Farbstoffe 266. 
K1'oog, J., Rahmenfilterpresse 498. 
Kropff, 0., Klareisapparat 328. 
Kruis, Gardauer :t!14. 
Kubli, M., Mineralquelle bei Kres-

lawka 318. 
Kudlicz, J., Formmaschinell 17. 
Kuhne, Beschweren von Leder 382. 
Kuhlmann, .A., Kiihlofen 10!1. 
Kuhne, H., Drahtziehtrommeln 21. 
Kunkler, E. und Brunner, J., pho-

tographische Platten 492. 
Kuntze, Melasseabwasser 342. 
Kux, .A., Vacuum-Kiihlapparat 291. 

L. 
Labler, K., agyptisches Wachs 311. 
Lach, B., Wertbestimmung von Ozo

kerit 192. 
Ladenburg, .A., Pyridin- und Pipe-

ridinbasen 399. 
- und Roth, C. F., Picolin 393. 
Ladurea·u, Harnstoff-Ferment 340. 
Lamberty, P., Bessemerbirne 12. 
Larsson, C., Eisenfrischen 11. 
Laureau, L. G., Bessemern 12. 
Lauth, chinesisch Rot 116. 
Law, A., Anlassen von Hartguss 19. 
Lawrence, Destillirapparat :197. 
Leadley, J. E. und Hanlon, J., Gas-

generator 202. 
Lebaudy, Strontianverfahren 234. 
Ledebur, Constitution des Roheisens 2. 

I _ Sauerstoffgehalt einiger Metalle 
Ilnrl Legirungen 37. 
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Ledig, E., Uaswasch-Apparat 178. 
Leeds, J., Feuerungsanlagen 208. 
- A. R., Frauenmilch :i46. 
Legler, L., fette Oele 359. 
- Cacaobohnen 367. 
Lehmann, T. und Petri, J., Farbstoff 

aus Phenol, Schwefelsaure und Ka
liumnitrit 43 I. 

Lehnartz, J. F., Riibenschnitzelma-
schine 213. 

Lenz, W., Permanganat-Liisung 324. 
- Untersuchung des Pfeffers 368. 
Leonhardi, A., Pnifung des Papieres 

486. 
Leopold, H., Formverfahren 17. 
Leplay, H., Barium und Strontium-

Hydroxyde 96. 
- Osmoseapparat 234. 
Lepsius, B., Grundwasser 326. 
Lespian und Robinet, Borsaure im 

Wein 265. 
Leutne1', W., Krutt 355. 
Levinstein, J., Nitroaminbasen 416. 
Leyser, Darren 272. 
Licht, 0., Burette 515. 
Lichtenstein, Feinde der Reblaus 2:;9. 
Liebau, H., Gasofen fUr Gasometer-

bassin 180. 
Lieblrmann, L., Milchfettbestimmung 

349. 
- C., Cochenille und Cochenillecar

min 411. 
- und v. Kostanecki, hydroxylirte 

Anthrachinone 456. 
Liebschutz, M., Butterulltersuchung 

354. 
Liechti, L. und Suida, W, Anilin

schwarz 430. 
Lighthipe, J. A., galvanisches Ele

ment 510. 
Limousin, Wasser-Priifung 326. 
Linde, C., Kalteerzeugungsmaschine 

329. 
Linser, C., Cylinder-Kiihlapparat 292. 
Lintner, KIarung des Bieres 280. 
- &- E1'hard, Brauwasser :271.. 
Lintylr, J., Mineralschmieriile 168. 
v. Lippmann, unbeslimmbare Zucker

verluste beim Raffiniren 2i;6. 
Livache, Schwefelkohlenstoff 61. 
- Schwefelkohlenstoff-Emulsion mit 

Petroleum 1\"9. 
Lobeck, Liislichmachen VOll Cacao 

36t\. 
Lockwood, glfenbeinimitatioll 465. 

Loder, J. B, B'arbstoffe rlu ch Gii-
rung 414. 

Lodge, Huttenrauch 40, 41. 
Lobbecke, Phosphorsaurer Kalk 336. 
Loefass, Verarbeitung von Kainit 87. 
Lo{lund, l\1ilchconserve 351. 
Low, W., Incligodicarbonsaure 445. 
Loges, Stickstoffbestimmung 343. 
Lohmann, Harzer Sauerbrunnen 31~. 
Loire und Weiss{log, Jod aus Caliche-

l\Iutterlaugeu 59. 
Lombard, Sodariickstaude 80. 
Longi, A, Salpetersaure im Wasser 

3:t5. 
LongnI01'e, J., Reiniguug von Baum

wolleusameniil 311. 
- hellfarbige Seife aus rohem Baum-

wollsameniil 314. 
Lortzing, Asphalt comprime 342. 
Lubarscn, Reversions-Nitrometer 158. 
- Priifung des comprimirten Pyroxy-

lins 159. 
Lilrmann, F., Winderhitzer 8. 
- Entgasungs'ltume mit Luft odeI' 

Gaserhitzern, Druck auf Kohlen in 
Coksiifen 200. 

Luhmann, E., l\Iineralwasserapparat 
326. 

Lunge, G., Theorie des Schwefel-
saureprocesses 65. 

- Phenol 431. 
- Chlorkalkbleiche 466. 
-, Meyer, V. uud Schulze, E., Rei-

nigung des Alkohols 300. 
Lutteruth, Soda aus Holzstolf - Lan

gen 81. 
- &- Co., Behaudlung del' Abwassel' 

341. 
Lymann, F. J., Vergolden 33. 

ltI. 
Machenhauer, F., Nitroazulin 429. 
Machowsky, Rubenschneidmaschine 

213. 
Mack, R., Reisstarke 252. 
Mactear, Schwefelsaurebildullg 66. 
MaerckE1', Diffusionsruckstaude 215. 
- Starkebestimmung 286. 
- Aufschliessen von Wollstaub 338. 
Magn£er, Gypszusatz zu Most 267. 
Magowan uud Royal Moulton Bassett, 

T hOllwaaren-Presse 122. 
Maignen, Filtrirapparat 498. 
M~jert, W, gelbe Chinolinfarbst(ltr~ 

453. 
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jJIakintosh, J. B., Bestimmung des 
Mangans im Eisen 5. 

Mallat, Wiirzeabziehapparat 277. 
Mallet, A. und Pagniez, A., Destil

lircolonne 29.j. 
Mandel, Zeichnungen <luf Leinw<lnd 

493. 
Manhes, P., Edelmetall-Erze 30. 
- Verarbeitung von Kupferstein 35. 
- Nickelstein 47. 
Mann, C., Oitronensiiure 39l. 
Mamsse, S., Rhodanverbindungen 91. 
Marcinelle, J. D., Chinarinden 401. 
Marek, F., I,eitungswasser 320. 
Margueritts-Delacharlonny, Alul1li-

niumsulfat 104. 
Marsh, G. A., :NIilchsaure 390. 
Martikke, A., Vel'dampfnngsverfah

l'en fiir Znckel'safte 231. 
Martin, C. A., B1eichen von Leinen 

etc. 466. 
- J. C., B1eiweissfabrikation 405. 
Marx, Knpferliister Ill. 
-Ziegelpresse 124. 
- Gerste 286. 
Masow, P. Cl1. nnd JJlac Carty, 

Lenchtgas 185. 
,iVIathesius, W., schweissbares Fluss-

eisen 15. 
Matte1', C.,F<lrbesiebmaschine 470. 
Matter nnd Platt, Schnellcliimpfer 470. 
Maumene, Jlangangllhalt der Weine 

265. 
ff!ayer, Doppelsiebe in Diffuseuren 

214. 
- A., Milchanalysen 348. 
- Verfalschung von Butter 354. 
M ayrho(er, Salpetersaure bestil1lmung 

326. 
MeatYM'd, E. B., Dampfhammer 20. 
Mebus, E. A., arsensaure Salze 91. 
- nnd Decast1'0, Strontium carbonat 

u'nd Al1lmoniumsulfat 101. 
l'llebus, L. nnd Heinzelmann, B., Er

hitzen del' Schlempe 303. 
Mefferts, 8., Walzwerk 20. 
Meizel, A. nnd Couffinhale, G. J., 

Gasometerglocke 180. 
Melichar nnd Keyr, Verdampfungs

anlage fiir Diinnsafte 227. 
Mendeljeff, spec. Gewicht del'Schwe

felsaure 67. 
- Destillation des Petroleums 169. 
Menzies, w: J., Concentration del' 

Schwefelsaure 63. 

Merling, G., WasserstandsreguJator 
522. 

Merz, l\Iilchzucker 246. 
Meyer, Kiesfilter 222. 
- feuerbestandiges Papier 489. 
- P., Falzziegelpresse 127. 

G., W ollwaschkufe 462. 
B., Priifung des Leberthrans 310. 
M., Lackanstriche 3l3. 
Beseitigen derselben 409. 
V. und Andere, Thiopheu 418. 

Michelet uud Tescher. Impragniren 
von Steinen 143. 

Miller, O. H., Canarin 457. 
von Millet·, B., und Opl, C., Schwe

felwasserstoff aus Calciumsulfhy
dratliisungen 78. 

MilUen und Me. Adams, flockiges 
Papier 489. 

Minguet, J. E. uncI Jolibois, P., 
Destillirapparat 299. 

Minneci, Glyceriubestimmnng' 265. 
Moeller, J., Mahlproducte 360. 
- Nelken und Nelkenzimmt 368. 
MOller, K., Gas-, Lnft- und Dampf-

filter 500. 
Molloy, B. C., Goldgewinnung 29. 
Mond, Salzsaure allS Chlorammoniulll 

59. 
- L., Ammoniumsulfat 93. 
- und Jarmay, G., ammoniakfl'eies 

Natriumcarbonat 76. 
Monnet, P. & Co., }Ietaphenylelldia

min unci Paraphellylendiamin 442. 
Moore, JJI. R, Sandformen 17. 
Morgen, A., Stickstoffverlust stiek

stoffhaitigel' Diinger 339. 
Moritz, J., Rahn- odeI' Bl'aunwerdell 

der W cine 264. 
- Rohrzucker illl W cin 267. 
Mose, E., Eishauser 330. 
Mullmho{f, K., Conservirung (\es 

Honigs 364. 
Mulle1',Aufblahungcn von Flusseisen3. 

Entgasnng von }'lusseisen 15. 
Draht aus fliissigem Eisen 21. 
P.J., Schnellverdampfapparat 228. 
H., }Ialzereianlage t71. 
substituirter Indigo 445. 
und Blath, P., Gasofen 204. 

Muller-Jacobs, A., Sulfoleat-Schwefel
kohlenstoffliisungen 6l. 

- Liisungen vou Desinfectionsmittoill 
344. 

Murncke, R., Gasbrenner 520. 
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ll-'luthel,M., Biigel fiirGliihlampen 512. 
- und Liitke, C., Oelfirniss 312. 
Munro, Diingeschlamm 341. 
Murjaltn, feuerfestes Baumaterial143. 
Musset, Gerbsauren der Eichenrinde 

372. 
Mutlt, Leimung von Papier 486. 

N. 
Nagel If Kaemp, Walzwerke zum 

Mahlen von Cement 136. 
Naltnsen, Abwasserreinigung 238, 327. 
Mc. Nair, W L., Feuerung fiir 

FlammOfen 207. 
Napier, Phosphocitracid 327. 
Negri, Mehlthau, 260. 
Nessler, J., Apparat zum Einschwe

feln 262. 
- und Barth, Gerbstoffbestimmung 

265. 
- Fuchsin im Wein 266. 
Netzsch, Gebruder, Drehen von Tel

lern 1~2. 
Neubecker und Nehrlich, Raltdampf

maschine 331. 
Neuenburg, M., Filtrirapparate 321. 
Neumeyer, EntIeimen del' Rnochen 

387. 
Neuss, Refir 352. 
Newton, Blutlaugensalzentwickler 491. 
Niewerth, Aluminium 26. 
Nithack, R., Chlordarstellung 57. 
Nobel, A. B und Fehrenbach, G., 

Schwefelsaureanhydrid 67. 
Noelting, E., Thioanilin 441. 
- Azyline 442. 
NOl'denfelt, Th. und Meurling, A., 

baumwoIIehaltiges Schiess pulver 
144. 

Nott, G. H, Dampfkesselspeisewasser 
322. 

Nowall, F. G., Milchsaure 390. 
Nowlan, Sicherheitspapier 488. 

o. 
Oliphant, Burr und Gowan, galva-

nische Batterie 511. 
Olschewsky, Filtrirmasse 143. 
Olsen, G., Abschaumapparat 302. 
Opt, C., Schwefelwasserstoff aus Cal-

ciumsulfhydratliisungen 79. 
Oplander, L, Sortiren und Reinigen 

der Hefe il02. 
Oppermann, Vorreinigung der Ab

flusswasser 237. 

Ot'vis, O. D., Feuerungsanlage fii.r 
fliissige Rohlenwasserstoffe .208. 

Osmond und Werth, Mikrostuctur des 
Gussstahis 1. 

Ott, Saurebestimmung im Wein 265. 
- .Malzuntersuchung 274. 
Otto, Vorfilter 224. 
- C. If Co., Coksiifen mit Lufter

hitzern, Regenerativ-Coksofen 200. 

P. 
Pagniez, A., DestiIlircolonne 295. 
Palmer, Fleischtransportwagen 358. 
- Enthaaren der Felle 376. 
Parnell, A, Zinkgewinnung 43. 
Passavant - Iselin, Strangfalzziegel 

126. 
Passbul'g, E., Trockncn von Farb

waaren 494. 
Patry, E., Wolle-Reinigungsverfahren 

463. 
Paul, L., Diazoazobenzol und Naph-

tylaminsulfosaure 437. 
Paulmann, Vormaischbottich 289. 
Pavesi, Heilquelle von Salvarola 319. 
Pawloff und Mendeljeff, spec. Gewicht 

der Schwefelsaure 67. 
Pechiney, oren 206. 
- A. R. If Co. und Weldon, w., 

Magnesiumoxychlorid 56. 
Pechnik, Raffiniren von Zucker 236. 
Peckolt, Thee 367. 
Peligot, E., wassrige Schwefelkohlen-

stoffliisung 61. 
Pellet und Biard, Raffinose 242. 
PelZer, F., Gasreinigung 178. 
- Luft- und Gasfilter 501. 
Pelzer, Ventilation von Malzdarren 

272. 
von Perget·, .Morphiumbestimmungen 

399. 
Perillon, Bestimmung des Siliciums 

im Eisen 5. 
- ]IJanganbestimmung, Bestimmung 

VOll Schwefel, Phosphor, Arsen 
u. s. w. im Eisen, Wolfram 6. 

Perkin, A. G. und W. H., Anthra-
chinonmonosulfosaure 456. 

Perodil, Silicate in Cement 139. 
Perret, Garkufe 26:l. 
Perrins, E., Unvergorene Biel'e 280. 
Petermann, Phosphorsaurebestim-

mung 343. 
Peterson, H., Chrombestimmung illl 

Stahl 6. 7. 
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Petit, Organische Substanz im Wasser 
324. 

Pfeifer, E., Bleischwammplatten fUr 
Accumulatoren 512. 

Pfeiffer, E., Eiweisskorper der }Iilch 
350. 

Pfister, G., Hefe-Zeugziehmaschine 
279. 

v. d. Pfordten, 0., arsenfreies Schwefel
wasserstoffgas 61. 

Pharmaceutischer Oongress in Brussel, 
Trinkwasser 323. 

Pictet, R., Kalteerzeugung 330. 
Pielsticker, O. M. und Muller, F. O. 

G., Entgasung yon Flusseisen 15. 
Pieper, 0., Filtrirapparat 321, 498. 
Pistor, 0., Riimerbrunnen bei Eckzell 

318. 
Platt, Schnelldampfer 473. 
Platz, 0., Bierkuhlapparat 278. 
PlOnnies, R., Trocknen Yon Trebern 

301. 
Plumert, Schwefelquellen yon Brussa 

319. 
Pochin, H. D., basisches Futter 14. 
Poech, P., elektrolytisches Reinkupfer 

37. 
Poetsch, W., Abfallsaure der Nitro

glycerinfabrikation 150. 
- H. und Weitz, M., Reinigung des 

Petroleums 165. 
Pohl, 0., Waschel1 und Sortiren YOll 

Hefe 302. 
- E., Gefasse fiir Sauren 520. 
Pokorny, F., Diffusionsbatterie 213. 
Polson und Harley, M, Stiirkekuchen 

251. 
Pommer, G., und Ebell, P., Reguli

rung der Garung 294. 
Pond und Morse, Papierstoff aus 

Holzspanen 480. 
Popp, V., Beleuchtungsapparate 182. 
Porion. G., Garung 294. 
Portele, Sauerwurm 260. 
Possoz, L., Osmosewasser 234. 
Post, Wa.rme-Regulator 506. 
Potter und Higgin, Natriumbichromat 

88. 
Pourbaix, .A.., RegulirYol'richtllng fur 

Gasolin beim Carburiren 181. 
Prm!se, A., Bleiweissfabrikation 407. 
Prescot, A., ~Ialzextrart 363. 
Probert, E., Gold 31. 
Procter, Titriren yon Suncrbriihen 

378. 
B i ed el'm a nn . .Jail!'],. VII. 

Prober, G., ~lelde-Apparat fiil' Saft
Montejus 225. 

Propfe, B., Teerproducte une! Alkali, 
Wasserglas 9U. 

- ~Ielasseentzuckenlllgslaugen 233. 
Proskauer, ChI or zur Desinfectioll 

345. 
Przibram, Scholz und Wenzel, con

stantes galvanisches Element 510. 
von Pattner, E., )Iagnesium 26. 
P7tnshon, R. und Vizer, R., Spreng

mittel aus Pikrinsiiure und Sal
petersaure 153. 

Puvrez, 0., Filtrir-Apparat 500. 

q. 
Quaglio, Leuchtgasindustrie 173. 
Quesneville, G., Milch und ihre Yer

falschnngen 348. 

B. 
Raab, Temperaturanzeiger 506. 
Radenhausen, P., Sorghum -Zuckel'-

Industrie 245. 
- Starkefabrikation 256. 
Radloff, P., Gasometerbassin 180. 
Ragasine. V. J., PYJ'onaphta 167. 
Ransome, Schlacken-Cement 133. 
Raschig, F., Kupfersulfid 34. 55. 
Rasmus, Centrifugal - Schnitzelma-

schine 213. 
Rassmus, belgische Filtel'pl'esse 226. 
Rath. Zellstoff 484. 
Ra tim off, Wirkungswert del' Antisep

tica M5. 
Reese, F., Kuhl- und Abdampfappa-

rat 292. 
- Abkiihlung yon Flussigkeitell 330. 
Reess, Hefegarung 292. 
Reichard, Scrubberfiillung 179. 
Reichardt, Gypse 333. 
Reichling, Bleichen von Papierhalb

stoffen 486. 
Reinhm'dt, O. , Bestimmul1g des 

Eisens 4. 
Reinherz, H., Bioxypyrenchinon 434. 
Reinke, Stickstoffbestimmung im 

Biere 282. 
- ~raischmaterialien 286. 
Reitzner, Goldgewinnung 29. 
Rernpi'l, R., Keimkraft del' Gerste 286. 
- Reinigung yon Spiritus 300. 
Remy, Rubenschnitzel 21.'>. 
Retter, A., ~Iaisch- une! Kiihlapparat 

289. 

36 



562 Namenregister. 

Reuss, C., Aiuminiumsulfat, spec. 
Gewicht 105. 

- P., Trockenapparat 497. 
Reuter, Sandstein-Verwitterung 143. 
Rice, .A. P., Kupfer 36. 
Richardson und Grey, Bleichpuiver 59. 
von R'ichter, P., Carburator fur Luft 

und Gas 181. 
Rickes, W., Trocknen del' Schnitzel 

216. 
Rideal, Saipetrige Saure, Bestimmung 

344. 
Riebe, P., Gerstenquellstock 271. 
Bigell, Spaiten des Leders 380, 
Riley, Bathoofen 15. 
Rillieux, Condensator fur Bruden

dampfe 230. 
Roberts, Gerben 381. 
Roca, E., Zusammensetzung der Dy

namite 150. 
Roeckner, Soda aus Holzstoff-Laugen 

81. 
- Reinigen von Wasser 237. 
- und Lutteroth It Co., Behandlung 

del' Abwasser 341. 
Roder, F., Zerkleinern des Hopfens 

:!'V>. 
Rohrig, Ultramarinfabrikation 408. 
Ramches, Einwirkung von Meerwasser 

auf hydraulische Bindemittel 136. 
Bose, B., Verdaulichkeit von Kase-

sorten 355. 
Rottger, E, Centrifuge 504. 
Baron Rogniat, P. C., Farben 469. 
Rosal, .A., Strychnin 402. 
Rosentlwl" kunstliche Lithographie

steine 136. 141. 
- G., Thonerde 105. 
Rost, Otto, Trockenpressung von Thon 

125. 
Both, C., Schmiermitte1312. 
- C. P., Picolin 393. 
Rotheit, J., TrichloroxychinoJin 395. 
Rotondi, E., Einwirkung von Wasser 

auf Seife 315. 
Rotten, M. ltl., Centrifuge 504. 
Royal Moulton Bassett, Thonwaaren

Presse 122. 
Rudnew, W., Essigsaure im Teer-

wasser 180. 
- Petroleumgas 184. 
1.ludolf, J., Indigotinbestimmung 472. 
RUdinger, Klarmittel 264. 
Ruhling, J., Mischapparat fiir Fliissig

keiten 522. 

1.luffin, .A., Entfuselung von Roh
spiritus 299. 

s. 
Saare, Lagern der Kartoffeln 249. 
- Centrifugen in der Starkefabrik, 

Starketrocknung 250. 
- Starkefabrik ohne Mahlgang 251. 
- Trieb- und Garkraft der Hefe 303. 
Sachse, C., horizontaler Coksofeil. 199, 
Sadlon, Rohhaute, Weichen derselben 

375. 
S&rnstrom, Bestimmung des Kohlen

stoffs im Eisen 5. 
Salisbury, S. C., Gaserzeugung 175. 
Salomon, .A. G., und de V/we Mathew, 

w., Hefenahrmittel 279. 
Salzmann, C., Maischdestillirapparat 

296. 
Samuels, T" photographische Camera 

493. 
Sa'l"l'es, Dampfen des Holzes 480. 
Sauerlandt, E., Ozokerit und Pa

raffin 191. 
Savory It Moores, J<'luid meat 357. 
Scheele und Kuhn, stickstoff- und 

phosphorsaurehaltiger Diinger 338. 
Scheib, P., Malzdarre 273. 
Scheibler, F., Zuckerformen 236. 
- Raffinose 241. 
- Nomenclatur der Zuckeral'ten 244. 
Scheidt, Bleichen von Faserstoff 486. 
Scheinerl It Nicolai, Hefeabsonderung 

bei del' Schaumweinfabrikation 263. 
264. 

Schenkel, W., Abel-Test 170. 
Scherer, Filtrirsacke 225. 
Scherff, Milchconserviren 351. 
ScheurC'l'-Kestner, Schwefelsaure aus 

Gyps 65. 
- Wirksamkeit des Gloverturms. 67. 
Schiff mann, .A., Schwefelquellen zu 

Schimberg 319. 
SChindler, Suifitcellulose 481. 
Schirp, H, Condensator fiir Carbo

nisirraume 463. 
Schirmer, Saturation mit schwefliger 

Saure 221. 
Schlickeysen, 0., Thonschneider 123. 
- ~Iisch- und Hebemaschine fur 

Mortel 139. 
Schliepe?' und Baum, ortliche Kiipen

bildung 475. 
Schlosser und Ernst, J<'lugstaub 53. 
Schmahl, Pichapparat 282. 
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Schmidt, Braunkohlentrockenapparat 
196. 

- K., Wasser des Beisk - Salzsees 
317. 

- W, Cylinderkiihler 278. 
- Gebr., Drahtwalzwerk 20. 
- und Hansch, Polarisationsapparat 

2311. 
-Schmitt, C. E., Butteranalysen 354. 
- R., Salicylsaure, Carbonaphtol-

saure 392. 
- & Cobenel, Gallisin 253. 
Schmoeger, M., Backsteinkiise 356. 
/3chneider, Verarbeitung von Facalien 

341. 
Schnell, .4.., und Voegeli, F., pneu

matische Malzerei 271. 
SchOnborn & Zollner, Drahtfiihrung 

fiir Drahtwalzwerke 20. 
SckOnjahn, Schnellkeim-Apparat 286. 
Scholz, J., Chocoladen-Bier 275. 
Schomburg, Wasserstoffgas 206. 
Schott, E . .4.., Entfarbung des Zucker-

riibensaftes 218. 
Schotten, C., Benzoylpiperidin 399. 
Schrader, 0., und Macco, R., Rei

nigung del' Gichtgase vom Staub 10. 
Schreiterer, F. W., Carbonisations

of en fiir Wolle 462. 
Schrodt, M., und Hansen, R., Kuh

milch 347. 
Schrodm' , Riistgasentsauerungsver

fahren 53. 
- C. D . .4.., Nitroglycerin 149. 
Schroeder, M., Kohlensaureapparat 

f> 18. 
von Schroder & Schertel, Rauch-

schaden 41. 
Schroeter, Colonnen-Malz-Darre 273. 
Schucht, Loges und Emmerling, Zu
~. riickgehen del' Phosphorsaure 333. 
Schilchtermann,R.,Phosphatschlacken 

15. 
- Thomasschlacken 337. 
- & Kremer, Kohlenbriquettes 196. 
SchUlke, J., Gasbrenner 188. 
Schuhmacher, G., Gypsmasse 104. 
Schulz, F . .4.., Kiihlen del' Briquettes 

197. 
Schulze, E., Alarmapparat am Mon

tejus 225. 
- K. E., Carbonsauren im Stein

kohlenteeriil 391. 
Phenol aus Griiniil 415. 

- Anthrapinakon, Oxanthranol 456. 

Schulze-Berge, Flussaureatzung 109. 
Schumacher, W, Steinzeug Aiten

raths 113. 
- Schwefelkiesbildung in Steingut

massen, Weissbrennen del' Thon
waaren 114. 

- Rotrarbung des Steingut 115. 
- Glasurabspringen 121. 
- Betonmischmaschine 140. 
Schuman, J. C., lVIaisstarke 256. 
Schunck, Chlorophyll 409. 
Schunke und Iwand, Centrifugen-

gefass 505. 
Schuschny, R., Pfefferpriifung 368. 
- und Fodor, J., Trinkwasser 319. 
Schwalb, J., schwimmender Starke-

Abflussapparat 250. 
Schwarz, M., Wassern der Hefe 279. 
Schwennicke, Wertpriifung des Cere

sins 193. 
Schwirkus, .4.., Krystalleis 328. 
Sebelien, J., Eiweisskiirper del' Kuh-

milch 346. 
Seebohm, R., Schmelzverfahren 17. 
Seger, pyrometrische Messungen 33. 
- Steingutglasuren 116. 
Seibels, J., Bleiweissfabrikation 406. 
Seidel, Kacheln und Fliesen 122. 
Selbach, G., Kiichenmilchwaage 349. 
Sellnick, Holzstoffpapier 481. 
Selve, G., zinkhaltige Legirungen 44. 
Selwyn, J. H, Feuerungsanlage fiir' 

fliissige Brennmaterialien 208. 
Senet, galvanisches Element 510. 
Seymour, F. J., und Brown, W. R., 

Aluminium 27. 
Shaw, Seifengerberei, Samischgerberei 

384. 
Siebeck, Riibenschwemme 211. 
Siemens, F., Schmelzofen 16. 
- Gasbrenner 187. 188. 
- & Ralske, Quecksilberluftpumpe 

507. 
Simand, Eichenholz-Extract 373. 
- Gerbstoffbestimmung 3U. 
- freie Sauren in Gerbebriihen 377. 
Sinwnoff, Photometer 516. 
Simons, Thonschneider 124. 
Simpson, Bernsteinglas 110. 
Skalweit, Bieranalyse 282. 
Smith, J. H, elektrol. Zinkgewin

nung 46. 
- T., Bienenkorb-Coksofen 198. 
- & More, Patronen au, gebranntem 

J{alk 103. 
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'Societe anonyme des anciens etablisse
ments Cail, Filterpresse 215. 

Societe anonyme des matieres colo
rantes et produits ckimiques de 
St. Denis, Farbstoffe aus Acetonen 
der Fettreihe und Dimethylanilin, 
)Iethylvioletsulfosaure 427. 

- Azofarbstoffe aus Diazobenzoe
~aure und Diphenylamin 435. 

Societe arwnyme des poudres et dy
namites, PaJeine 152. 

Societe anonyme des produits chi
miques de l'Est, Ammoniaksoda
fabrikation 73. 

Societe anonyme des produits chi
miques de la manufacture de Javel, 
Nitrose-Verbindungen 62. 

Societe arwnyme des teintures et 
apprets de Tarare, Farben 468. 

Societe des Acieries de Longwy, Ver
cokung 8. 

Societe P. Bonnet It Co., braune 
Farben 472. 

Societe C. Garnier et Francisque 
. Voland, Muster auf Geweben 464. 

de Solminihae, Centrifuge zum Ger
ben 382. 

Solvay, Chlor aus Chlorcalciumlaugen 
58. 

Somzee, Accumulatoren 512. 
~ostmann, Pilze in Invertzuckerliisung 

237. 
Spencer, Phosphorsaurebestimmung 

343. 
Spiegel, Verbindungen der Azofarb

stoffe mit Bisulfiten 435. 
Spitta sen., R., Gerberei-Gefiisse 381. 
Squibb,. Fluidextracte von Kaffee und 

Thee 366. 
- Cocain 403. 
Stackmann, A., hydrochemische Un

tersuchungen 318. 
Stadler une! Schmidt, Strangfalzziegel 

126. 
Stamm, A., sauerstoffreiche Luft 521. 
Starck, Moostorf fiir Gerbmaterial 384. 
Stark, L., Wassergas 186. 
Stearn, O. R., Luftpumpe 507. 
Steffen, C. und Racymaeckers, R., 

Haffiniren von Zucker 235. 
Frhr. von Steinacker, B., Brennen von 

Kalk 102. 
Glashafenofen 107. 

r Gasdruck-Regulator 190. 
yer,~tellbarer Treppenrost 209. 

Steinecker, A., Malzdarre 273. 
- Hopfensudmethode 277. 
Steiner, J., Sodawasser 327. 
- S., Leitungswasser 320. 
- Brod 361. 
- Weinessig 369. 
SteinmUller, L. It C., Entfettung von 

Knochen 307. 
- Condensation von Benzindampfell 

387. 
Stete(eld, C. A., Silber-Auslauge-V er

fahreu 31. 
Stiehl, Fliissigkeits-)Iessapparat 218_ 
- Apparat zur Bestimmung des spe-

cifischen Gewichts 513. , 
Stockmanns, C., Flusseisen 14. 
Stollar, J., WeingeHiger 267. 
Strassmann, F., Wasser del' Marien-

quelle bei Leipzig 317. 
Strohmer, Crocein im Wein 266. 
- F., Gehalt wassriger G1ycerinlii~ 

sungen 315. 
Stumpf, G., Wannenofen 107. 
Stutzer, Knochenmehl 338 . 
- A., Fleischpraparate 357. 
Suckow, P. &: Co., Verbleien 41. 
Suida, W, Anilinschwarz 430. 
Sutherland, G.,photographische Druck-

platten 492. 
- W. S., Erzengung von Brenngasen 

203. 
Symons, B., Auslaugung armer Kupfer

erze 36. 
Szymanski, ~ralzpepton 274. 

T. 
Tam1l!, A., Hochofen- nne! Bessemer-

gase 7. 
- Hochofengase 10. 
- Bessemergase 12. 
Taquet, C., Chlor aus Uhlorcalcium-

riickstanden 58. 
Tedesco, Milchglas 108. 
TeUscher, W, Charnpagnerbier 280. 
Terreil, T., Kolkothar 407. 
Tescher, Impriigniren von Steinen 143. 
Tetmajel', Qualitatszahl 3. 
- Festigkeit del' Ziegel 123. 
- Zuschlage zu Cement 135. 
- Dichte der Cement - Probekiirpet' 

138. 
Theisen, E., Trockenapparat 496. 

Verdul1stungsapparat 497. 
Venlampfungsapparat 502. 
R., Niigel durch Walzen 20. 
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Thieblemont, E., Reduction des Ei
sens 8. 

Thiele, A. und Wegmann, Ch., Flamm
of en 129. 

ThOrner, w., spec. Gewicht von Holz-
kohle, Coks u. s. w. 7. 

- Gasanalyse 326. 
Tlwrnas, S. G., Natrium 26. 
- Alkalisilicate und -Carbonate 89. 
- Alkaliphosphate 90. 
- Phosphate aus Roheisen 337. 
Thompson, C., Bessemerdiisen 13. 
- C. 0., Milchsaure 390. 
- J. B. und Rickman, J. P., Blei-

chen 466. 
Thomson und Kemp, Schwefelsaure, 

Reinigung 65. 
Tlwnwaarenfabrik Schwandorf, Gas-

ringofen 129. 
1/). Thumen, Wurzelschimmel 260. 
Thurston, Bronze 47. 
Thyss, J. J., Vermis chen der Gase 

in den Bleikammern 62. 
Tichenor, Buttern mittelst Elektrici

tat 355. 
Tichomirow, W., Mutterkorn 361. 
Tietge, E., Koch- und Backherd 

370. 
Tollens, Raffinose 242. 
- B., Saccharin 243. 
- Milchzucker und Galactose 247. 
- und Herrmann, Bestimmung des 

Zuckers in der Riibe 239. 
Tomkins, A., Courage, F. und Orack-

nall, F., Malzdarrenheizung 272. 
Townsend, J., Chlor-Darstellung 56. 
Triigner, F., Briquettes 197. 
Trannin, Saccharimeter 238. 
Trapp, Zuriicksehlagen der ~faische 

in den Henze 288. 
Trappen, A., Kleinbessemerei, Bes

semer-Kran 13. 
Traub, M. C., Thymolphtalein 432. 
- und Schriiges, C., Steinkohlenteer

chinolin 396. 
Trautwine, Wirkung von Cement auf 

Metalla 136. 
Treeck, W, und Teichmann, F., Gliih-

canal 18. 
Tremain, C. W., Cylindersieb 255. 
Tremsal, E., Wolle, Entfettung 463. 
Trippe, Amalgamator 30. 
T"ivier fils, T., Filtrir-Apparat 225. 
Trobach, K., Zuckergewinnung mit-

telst Alkohol 235. 

Troilius, M., Bestimmung des Man" 
gans iIh Eisen 5. 

- Bestimmung des Sauerstoff~ im 
Eisen 7. 

Troost, L., Diffusion von Sauerstoff 
durch erhitztes Silber 33. 

Tschirch, A, Chlorophyll 409. 
Turner, Th., Bestimmung des SiIi

ciums im Eisen 5. 
Turpin, E., Sprengstoffe mit Unter

salpetersaure 154. 

IT. 
U/fell1wnn, J., Mutterkorn 361. 
Uhlhorn, Mahlverfahren 359. 
Underwood, G. E., Indigo-Zeugdruck 

471. 

v. 
Valenta, E., Priifung del' ~Iineral

sehmieriile 171. 
Vanduzen, E. W, Waschen von Eisen

erzen 7. 
Vel/oni, galvanisches Element 509. 
- Erregungsfliissigkeit fiir galvani

sche Elemente 511. 
Verein chernischer l?abriken in Mann

keirn, hexalkylirte Leukaniline 423. 
- Hydrazotoluoldisulfosaure undPhe

nole 438. 
Vereinigte chemische Fabriken in 

Leopoldshall, Verarbeitung von 
Sehiinit 87. 

Vereinigte Konigs- und LaurahUtte, 
Seh laekenkies 11. 

Vibrans, G., Saftfilter 224. 
Vieth, P., Controle der Milch- und 

Molkereiproducte 347. 
Fettbestimmung der ~filch 349. 
Kumis 352. 

- Londoner Butter 353. 
de Vigne, Eiseneyaniir-Verbindungen 

91. 
Vignon, L. & Co., Azofarbstoffe aus 

Aminen und a-Naphtolsulfosauren 
440. 

Villiers, A., Choleraptomain 404. 
Vincent, Falzziegelpresse 127. 
Violle, Platinlichteinheit 195. 
Vogel, Pasteurisir-Apparat 281. 
- Salicylsaure 282. 
- A., Mineralsaure im Essig 389. 
- H. W., Photographie farbiget· 

Gegenstande 490. 
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Vogel, M. B., antimonhaltige Sub
stanzen 469. 

Vogt und Figge, Alkalicarbonate aus 
Sulfaten 72. 

Vollmar; A., Antiseptische Wachs
kugeln 264. 

Vonlwf, Uebersteigfilter 224. 
¥orster und Gritneberg, Schiinit aus 

Kainit 87. 

w. 
Wackenroder, B., Strontium- und Ba

riumchlorid 100. 
- Strontiumcarbonat aus Cijlestin 

10l. 
Withner, A., Verdampf-Apparat 229. 
Wagener, W., Rectificationscolonne 

299. 
- G. und Netto, G., Erzeugung gal-

vanischer Niederschlage 45. 
Wagner, Kartoffeln ;)6!. 
- A., Giftigkeit von Leuchtgas 180. 
--: Diingung mit Osmosewasser 342. 

P., Superphosphat 336. 
- Stickstoffbestimmung 343. 
- R., Wasserfilter 32l. 
- & Go., Luft- Trockenapparat fiir 

Pappen 487. 
- P. und Becker, F., Entsauerung 

des ~fostes 262. 
Walke1· und Beresford, Vergasungs-

apparat 175. 
- T. und Gm·ter, J., Erzriistofen 52. 
Wallern, ~Iauer-Anstrichmasse 408. 
Wallner, w., Riibenputzmaschine 212. 
Walter, J., Magnesium 26. 
Waring, W. G, Silberlaugerei 3l. 
Warner, Kunstleder 385. 
Warrington, Reactionen auf salpe-

trige und Salpetersaure 325. 
Waterhouse, J. G., Tiegel 52l. 
Webster, J., Wismutbronze 48. 
Weck,P., Gasreinigung 179. . 
Wefers,H., Priifung auf Ptomaine 405. 
Wegelin & Hubner, ElltluftUllgS-Vor-

richtung fiir :Filterpressen 500. 
Weigelt, Extractbestimmungin Weinen 

265. 
Weigert, weinsaurer. Kalk 267. 
Weil, P., Letternmetall 39. 
Weimer, Winderhitzer 8. 
Wein, Miinchener Brauwasser 269. 
Weinlig, Hochofendimensionen 9. 
Weldon, W., Chlor aus Manganchloriir 

54. 

Weldon, w., Magnesiumoxychlotid 56. 
- Natriumsulfat und Ammoniumbi

carbonat 75. 
Wellstein, H., Ammoniak aus Leucht-

gas 94. 
- Entfettung von Knochen 308. 
Wendt, F., Schmelzofen 9. 
Wermingho{f, J., Kiihlen der Bri-

quettes 19 •. 
Wernecke, Extraction von Paraffin 

190. 
Weselsky, P. und Benedikt, R., Diazo-

resorufin 433. 
Westphal, G., Gasbrenner 188. 
Weyl, Th., C~seinpepton 353. 
Wiesebrock, F. w., Trocknen von 

Abfallen del' Starkefabriken 256. 
Wigg, G. und Pratt, J. w., Soda 

und Chlor 76. 
Wildt, Kalidiingung 340. 
Wildsmith, Starkezucker 253. 
Wiley, Sorghumzucker 245. 
- H. W., Bestimmung des l\filch

zuckers 350. 
Will, W. unci Leymann, Cochenille 

412. 
Williams, Redoncla-Phosphat 333. 
- Thymocresol zum Desinficiren 345. 
- G., Benzol aus Petl'oleumgas 415. 
- H., und Alberger, S. L., Glucose 

255. 
Williamson, T., Bessemerbirne 12. 
Williamson unci Springmuhl, Hopein 

270. 
Willoughby, Schwefelsaurefabrikation 
6~ . 

Wilson, G., l\Iilchfettbestimmung 349, 
- J., Kaliumchlorat 90. 
- W. V., Isolirmaterial 512. 
Wilson, Amsler unci Ma'l"shall, Gel'b-

stoffextract 374. 
Windhausen, F., J,uftfilter 50l. 
- l'otirende Luftpumpe 509. 
Windisch, Abschneider 124. 
Wintzek, R., Beschickullg del' Coks-, 

of en 201. 
Witt, O. N., Indulinfarbstoffe 44l. 
- Kattunclruckerei 473. 
Wittelshofer, Garbottichkiihlung 294. 
- Schlempemauke 30l. 
Wittmack, Mehlpriifung 360. 
Witz, Oxycellulose 473. 
Woesle1", J., Zerkleinerungsapparat 

am Henze-DampfBr 288. 
Wojdczek, Anstrichverfahren 408. 
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Wolff, N., Manganbestimmung 6. 
Wolff & Cie., Gaserzeugung aus 

Gasolin 183. 
- W. und von Forster, JYI., nitrirte 

Cellulose 154. 
Wolkenhaar, spec. Gewicht der Butter 

353. 
Worth, Wasserdichtmachen von Leder 

384. 
Wright, Pergamentpapier 487. 
- J., Phosphatschlacke~ If>. 
Wulff, L., Destillirbhlse 294. 
Wuth & Diederich, Fassfiillapparat 

280. 

Y. I 

Yardley, Zuriickgehen der Phosphor
saure ~33. 

Young, J., Ammoniak aus Abwassern 
der Zuckerfabriken 95. 

- Ammoniak aus Sielwassern 342. 

Young,E.B. undEudolf,J., Indigotin
bestimmung 472. 

Z. 
Zdziarscki, A., Aluminiumbronze 28. 
Zernikow, Kunstsandstein 140. 
Zetsche, P., Festigkeit des Eisens 4. 
Ziel & Hofmann, Walzwerk 20. 
Zimmer, C., Centrifuge fiir Brennerei-

maische 290. 
- Harten von Harzen 312 . 

. Zimmermann, C. M. H., Bestimmung 
der Kohlensihire 241. 

- J. und Muller, A., Dichinolin394. 
Ziomczyn8ki, E., Aetzstrontiall ullll 

Aetzbaryt 102. 
Zuber, iJlasse fiir kiinstliche Steine 140. 
ZWiCK, W., Glanzstarke 470. 
Zwillinger, A., Verkohlen durch iiber-

hitzten Dampf 202. 
ZYl'omski, H., Gase im Eisen 3. 
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A. 
Abel-Test 170. 
Abfallsaure der Petroleumraffinerien 

166. 
Abfallstoffe, stadtische und gewerb-

liche 340. 
Abflusswasser der Zuckerfabriken 237. 
Abraumsalze 82. 
Abwasser 327. 341. 
Abwasserreinigung 238. 
Accumulatoren 512. 
Acetone der Fettreihe und Dimethyl-

anilin 427. 
,1.chatkniipfe 113. 
Adenin 404. 
Aethenyldiphenylamidin 453. 
Aetzbaryt 102. 
Aetznatron 73. 
Aetzstrontian 102. 
Agar-Agar 247. 
Alaun, Statistik 106. 
Alizarin 471. 476. 
Alizarinblau 475. 
Alkalicarbonate aus Suifaten 72. 
Alkaliphosphate 90. 337. 
Alkalische Erden 96. 
Alkalisilicate 89. 
Alkaloide 393. 
Aluminium 26. 
Aluminiumbronze 28 . 
.AIuminiumsuifat 104. 
Amalgamationsverfahren 29. 
Amalgamator 30. 
Ameisensaure 364. 
Ameisensaures ChlormethyI und ter-

tiare aromatische Amine 424. 
Amidoalizarin 457. 
Amidoazoparatoluol 441. 
Amidogime 146. 

Ammoniak 93. 341. 
- aus Abwassern 95. 
- aus Leuchtgas 94. 
- aus Sielwassern 342. 
- im Trinkwasser 325. 
Ammoniaksalze, Statistik 96. 
Ammoniaksodafabrikation 73. 
Ammoniumchlorid 93. 
Ammoniumchromat 88. 
Ammoniumsulfat 93. 101. 
Anhydride organischer Siiuren und 

aromatische Amine 429. 
Anilinfarbstoffe 422. 
Anilinschwarz 430. 
Anstrichverfahren 408. 
Anthracen 415. 455. 
Anthrachinon 456. 
Anthragallol 456. 
Anthrapinakon 456. 
Anti-Kesselsteinmittel 322. 
Antimon 48. 
Antimonoxalat 470. 
Antipyrin 397. 
Antiseptica 293. 344. 
Apparate, analytische 513. 
Apparat zur Untersuchung der Luft 

514. 
Arsensaure Salze 91. 
Aseptol 344. 
Asparagin im Hopfen 270. 
Asphalt, Statistik 461. 
Asphaltprocess 492. 
AsphaJtsteine 143. 
Ateliereinrichtungen 493. 
Atropin 403. 
Auramin 425. 
Ausblasevorrichtung am Dampfer 287. 
Ausstreichmaschine 385. 
Azobenzol 435. 
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Azofarbstoffe 434. 
Azoresorufin 433. 
Azotine 146. 
Azylin 442. 

B. 
Backprocess 360. 
Backsteinkase 356. 
Bariumchlorid lOO. 
Bariumhydroxyd 96. 
Bariummanganat 467. 
Barytcoks 93. 
Bathoofen 15. 
Ba1;lmwollensamenol 311. 
Beel peptonoids 358. 
Beinimitation 114. 
Beizen 468. 
Beleuchtungsapparate fur Gas- und 

Luftgemisch 182. 
Benzidinderivate 436. 
Benzidindisulfosaure 437. 
Benzidinsulfosaure 435. 436. 
Benzoesaure 391. 
Benzol 414. 
Benzophenonderivate und tertiare 

aromatische Amine 424. 
Benzoylpiperidin 399. 
Berieselungs-Kiihlapparat 278. 
Beschickung der CoksOfen 20 l. 
Bessemerbirne 12. 
Bessemergase 12. 
Bessemerprocess 12. 
Bestimmung des Siliciums im Eisen 5. 
- des Mangans im Eisen 5. 
- von Schwefel, Phosphor, Arsen 

im Eisen 6. 
Betanaphtolsulfosaure 417. 
Betonmischmaschine 140. 
Bibromcoccussaure 412. 
Bienenkorb-Coksofen 198. 
Bier 269. 
- Statistik 283. 
Bieranalyse 282. 
Bierhefe 279. 
Bierkuhlapparat 278. 
Biertreber 283. 
Bioxypyrenchinon 434. 
Blei 39. 
_. Statistik 42. 
Bleichen 465. 
- von Holzzellstoff 485. 
Bleichpulver 59. 
Bleiglanziiberzug 121. 
Bleikammern 62. 67. 
Bleioxyd 300. 

Bleirauch 40. 
Bleisuperoxyd 41. 
Bleiweiss 405. 
Blutlaus 260. 
Borsaure im Wein 265. 
Brandharze 171. 
Branntwein 365. 
- Statistik 304. 
Brasilin 413. 
Brauerei, transportable 274. 
Braunkohlen, Statistik 460. 
- -Trockenapparate 195. 
Brauwasser 269. 274. 
Brechweinstein 391. 469. 
Brennapparate, Reinigen derselben 

298. 
Brenngase 203. 
Brennmaterialien, fliissige 208. 
Briquettes 197. 
Brod 361. 
Bromcarmin 412. 
Brompyridin 394. 
Bronolith 155. 
Bronze 47. 
Brucin 403. 
Biiffelhaut 380. 
Bugel fur Gliihlampen 512. 
Biirette 515. 
Burstmaschine 385. 
Butter 353. 
Butteraraometer 353. 
Buttern mittelst ElektricWit 355. 
Butteruntersuchung 354. 

c. 
Cacao 367. 
- Aufschliessen desselben 368. 
Calciumphosphat 80. 334. 
Camera, photographische 493. 
Canalisationsabfallwasser 341. 
Canarin 457. 474. 
Carboazotine 146. 
Carbolsaure 456. 
Carbonaphtolsaure 392. 
Carbonisationsofen fiir Wolle 462. 
Carbonsauren im Steinkohlenteerol 

391. 
Carburator 181. 
Carmin 411. 
Casein 346. 
Caseinpepton 353. 
Catalanprocess It. 
Celluloid 147. 
Cellulose 478. 481. 
Cement 132. 
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Cement, Statistik 139. 
- Wirkung auf Metalle 136. 
Cementbliicke, Erharten darsel ben 140. 
Cementfasser 141. 
Cementkunststein 141. 
Camentprobekiirper 138. 
Centrifugalschnitzelmaschine 213. 
Centrifugen 504. 
Centrifuge zum Gerben 382. 
Ceresin 193. 
Champagnerbier 280. 
Chinaalkaloide 4(J0. 
- aus Artemisia 402. 
Chinaldin 447. 
Chinaldinmonosulfosauren 446. 
Chinarinden 40 I. 
Chinen 400. 
Chinesisch Rot 116. 
Chininsulfat 401. 
Chinolinbasen 394. 
Chinolinderivate 451. 
- aus Carboketonsaureesteru uurl 

aromatischen Amidokiirpem 454. 
- aus Orthonitrophenylmilchsliure 

oder Orthonitrophenylalanin 453. 
Chinolindisulfosaure 448. 
Chlor 54. 
Chlorammoniumlaugen 76. 
Chlorcalciumriickstande 58. 
Chlorjodsalzsaure 447. 
Chlorkalk 59. 
Chlorkalkbleiche 466. 
Chlorkohlenoxyd und terWire j\Ion-

amine 424. 
Chlormagnesium 55. 
Chlorophyll 409. 
Chocolade 367. 
Chocolade·Bier 275. 
Choleraptomain 404. 
Chromate 88. 
Chrombestimmung im Stahl 6. 
Chromgerberei 383. 
Chromoxydbeize 468. 474. 
Chrysanilin 457. 
CichorienwurzeI 366. 
Cinchen 400. 
Circularpolarisation 243. 
Citracinsaure 394. 
Citronensaure 391. 
Clapp-Griffiths-Proce~s 14. 
'Cocain 403. 
Coccerin 412. 
CocheniIle 411. 
Ciilestin 10 l. 
Coks 8. 197. 

Coksiifen 197. 
Colonnen-Darre 273. 
Colonnenwascher 178. 
Condensator 503. 
- fiir Carbonisirraume 463. 
- fiir Verdampfapparate 229. 
Conicein 397. 
Coniin 397. 
Conserven 369. 
Conyrin 399. 
Cremometer 349. 
Cupolofen 17. 
Cylinder-Kiihlapparat 292. 

D. 
Dachzieg'eI 126. 
Dampfe, gespannte 523. 
Dampfen 287. 
Dampfkessel-Speisewasser 322. 
Dampftellerofen 196. 
Darrluft, Erhit?:ung 273. 
DeItametall 38. 
Desinfectionsmittel 344. 
Destillation 294. 
- pneumatische 503. 
Destillircolonne 295. 
Diamidobenzophenone 425. 
Diazobenzoesaure 435. 
Diazoazobenzol und Naphtylaminsulfo-

saure 437. 
Diazoresorufin 433. 
DichinolyIin 394. 
Diffusionsbatterie 213. 
Diffusions-Controlapparat 213. 
Diffusionsriickstande 215. 
Digallussaure 371. 
Dimethyloxychinizin 396. 450. 
Diorrexin 145. 
DioxychinoIine 448. 
Dioxydihydrochinolin 453. 
Doppeltschwefligsaurer Kalk 219. 
Draht aus fliissigem Eisen 21. 
Drahtfiihrung fiir Walzwerke 20. 
Drahtzieherei 21. 
Drehofen 72. 
Druckplatten, photographische 492. 
Diingemittel 332. 
- Statistik 345. 
Durchweichungsgruben 19. 
Dynamite 150. 

E. 
Ecgonin 404. 
Edelmetallamalgam 30. 
Eichenholz-Extract 373. 
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Eichenrindegerbsaure 371. 
Eichenrotgerbsaure 372. 
Einschwefelapparat 262. 
Eisbereitung 328. 
Eisen I. 
- Bestimmung 4. 
- Classification 3. 
- fremde Bestandteile 2. 
- Frischen 11. 

Gase im 3. 
- schmiedbares 11. 
- Statistik 22. 
Eisencyaniir-V erbindungen 91. 
Eisenerze, Production 22. 
Eisenhiitten, Production 2:',. 
Eisenoxyd 407. 
Eisensauen 36. 
Eisenstein 7. 
Eisenvitriol 340. 
Eisenwaaren, Ein- und Ausfuhr 24. 
Elektrolyse 27. 
- und Verdampfung von Zucker-

liisungen 232. 
Elemente, galvanische 509. 
Elfenbein, kiinstliches 465. 
Elfenbeinporcellan 114. 
Elutionsverfahren 233. 
Engoben 118. 
Entfuselung von Rohspiritus 299. 
Entgasungsraume 200. 
Entleimen der Knochen 387. 
Entphosphorungsschlacken 336. 
Entschweflung del' Sodariickstande 78. 
Entwickler, photographische 491. 
Entzinnen 46. 
Erdwachs 191. 
Erze, gemischte 43. 
Erze und Metalle, Einfuhr unci Au~-

fuhr 51. 
Erze, Statistik 50. 
Erzriistofen 52. 
Essig 369. 
Essigpilz 389. 
Essigsaure 388. 
Essigsaure im Teerwasser 180. 
Excremente 340. 
Exhaustoren 174. 
Explosivstoffe 143. 
Extractbestimmung in Weinen 265. 
Extractgerberei 378. 
Extrait sec 267. 

F. 
Fallungspulver fiir Kunstcliinger 310. 
Farbemittel fiir Liqueure 365. 

Farben 468. 
Falzziegel 126. 
Farben, schadliche 408. 
I<'arbesiebmaschine 470. 
Farbstoffe durch Garung 414. 
- aus Harnstoffen und aromatischen 

Aminen und Diamidobenzophenonen 
426. 

- fremde im Wein 2G6. 
- Statistik 459. 
Faserstoffe, Reinigung 464. 
Fassfiillapparat 280. 
Feldspatsteingut 115. 
I<'elle, Enthaaren derselben 376'; 
Fermentwirkung 288. 
Fettbestimmungen von Milch 349. 
Fette 307. 358. 
Fette, Oele, Harze, Statistik 316. 
- Untersuchung 308. 
I<'euerungsanlagen 206. 
Fichtenrindegerbsaure 371. 
Fichtenterzen 380. 
Filterpressen 224. 499. 
Filtrirapparate 225. 321. 498. 
Filtrirpapier 488. 
Filtrirsteine 143. 
Flammofen 207. 
Flammofen-System 129. 
Flaschenglas 108. 
Flecke in Steingut 114. 
Fleischconservirung 358. 
Fleischextract 356. 
Fleichgallerte 356. 
Fleischpepton 356. 
Fleischwaaren 356. 
Fliesen 122. 
Flugstaub 53. 
Fluid meat 357. 
Flusseisen, schweissbares 15. 
Flusseisenentgasung 15. 
Flusssaureatzung 109. 
I<'lussverunreinigungen 319. 
Formen fiir Thonwaaren 122. 
Formmaschinen 17. 
Formverfahren 17. 
Frauenmilch 346. 
Fiillmasse 236. 
Fulgurit 155. 
I<'utter, basisches 14. 

G. 
Garbottichkiihlung 294. 
Garkraftprober 303. 
Garkufe 262. 
Garung 278, 292. 
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Galactose 247. 
Gallein 434, 476. 
Gallisin 253. 
Gallocyanin 476. 
Galvanische NiederschHige 45. 
Gas, carburirtes 181. 
Gase, hochgespannte ] 82. 
Gasbrenner 187, 520. 
Gasdrnckregnlator 189. 
Gasgenerator 202. 
Gasleitungsrohren 489. 
Gasofen 204. 
Gasolin 181, 183. 
Gasometerbassin 180. 
Gasometerglocke 180. 
Gasreinignng 178, 179. 
Gasretorten, Fiillen der 174, 
GasretortenOfen 175. 
Gasringofen 129. 
Gaswaschapparat 178. 
Gaswaschflasche 519. 
Gegenstrom-Kiihler 314. 
Gelatine 388. 
Gerbebriihen 378. 
Gerbstoffe 371. 
Gerbstoffbestimmung 374. 
Gerbstoffextraction 374. 
Gerbstoff-Rinden 373. 
Gerste 286. 
Gerstenquellstock 271. 
Getreide 359. 
Gewiirze 368. 
Gichtgase, Reinigung yom Staub 10. 
Giessen 17. 
Giessmethode IS. 
Glacelederfarberei 383. 
Glanzstarke 470. 
Glas 106. 
- Blasen 108. 
- Malereien 110. 
- Statistik 111. 
- Verzierung 110. 
Glashafenofen 107. 
Glasmosaik 110. 
Glasurabspringen 121. 
Glaswannenofen 106. 
Glaubersalz 70. 
- Statistik 83. 
Gloverturm 63. 67. 
Gliihkorper fur Wassergaslicht 193. 
Glycerin 314. 
Glycerinbestimmung im Wein 265. 
Glycose 484. 
Gold 28. 
- Fallung 32. 

Gold, Statistjk 34. 
Graphit, Statistik 461. 
Griinmalz-Sortirmaschine 289. 
Griinol 415. 
Guano 332. 
Gummi-Couchen 385. 
Gyps, Harten 103. 
Gypsbrennofen 103. 
Gypsen des Mosts 266. 

H. 
Harten schmiedbaren Eisens 21. 
HaIoxylin 146. 
Hartguss 19. 
Harze und Firnisse 312. 
Harzole 171. 
Hefe 27S. 
Hefegarnng 292. 
Hefenziichtung 293. 
Hefe-W asch· und Sortirapparat 302. 
Hefe-Zeugziehmaschine 279. 
Heizgase 202. 
Heizstoffe 195. 
Heisswindschieber 8. 
Heizstoffe, Statistik 210. 
Hellhoffit 154. 
Hemlockrindegerbstoff 371. 
Henze-Dampfer 287, 288. 
Herdfrischerei 11. 
Hexamethylleukanilin 423. 
Himly-Pulver 152. 
Hochofen 9. 
Hochofen- und Bessemergase 7. 
Hochofengasfange 10. 
Hohlplanirung der Coksofen-Fiillung 

201. 
Hollander 484. 
Holz, Retortenverkohlung 8. 
Holzdampfer 480. 
Holzol 4S0. 
Holzstoff 479. 
Holzstofflaugen Sl. 
Holzzellstoff 481. 
Homochinin 400. 
Honig 363. 
Honigkuchenbackerei 246. 
Hopein 270. 
Hopfen 275. 
- Extraction 275. 
- Maschine zum Zerkleinern 275. 
Hopfenbittersaure 270. 
Hopfen-Oel 270. 
Hopfenpflanzen, Diingung 269. 
Hopfenproduction 283. 
Hopfensudmethode 276. 
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Hopfen-Trockenapparat 270. 
Hornimitation 114. 
Hiittenproduction, Statistik 50. 
Hiittenrauch 41. 
Hydraulische Bindemittel, Priifung 

137. 
H ydrazotoluoldisulfosaure und Phenole 

438. 
Hygrometer 516. 
Hyoscyamin 403. 

Indigo 474. 
I. 

- kiinstlicher 444. 
Indigodicarbonsaure 445. 
Indigo-Reductionskiipe 470. 
Incligotinbestimmung 472. 
Indigo-Zeugdruck 471. 
Indophenol 475. 
Inclulinfarbstoffe 441. 
Invertzucker 237. 241. 246. 
- Bestimmung desselben 239. 
Isosaccharin 243. 

J. 
Janit 146. 
Jod 59. 
Jodadditionsmethode 308. 
Jopenbier, Danziger 284. 

K. 
Kalteerzeugung 328. 
Kase 355. 
Kaffee 365. 
Kainit 87. 340. 
Kalibestimmung in Diingemitteln 86. 
Kali- und Magnesiasalze, Statistik 92. 
Kalisalz-Diingung 339. 
Kalkascher 376. 
KartoffeI 361. 
Kaltdampfmaschine 331. 
Kaliumchlorat 90. 
Kalillmchromat 88. 
Kaliumverbindungen 85. 
Kalk 102. 
Kalkloschen, Warmeentwickelung 103. 
KalkmiirteI 139. 
Kalkofen 102. 
Kalkpatronen 103. 
Kalkprocess zur Leuchtgaserzeugung 

174. 
Kalksaccharat 243. 
Kalk-Steingut 115. 
Kaltwalzen 20. 
Kartoffeln 249. 285. 

Kartoffelkrankheit 285. 
KartoffeIstarke-Piilpe 252. 
Kartoffelzucker im Wein 266. 
Kasch 236. 
Kattundruckerei 473. 
Kautschuksurrogat 313. 
Kefir 352. 
Keimkraft der Gerste 286. 
KeIIerkiihlung 280. 
KeIIerwesen 280. 
Keiterpresse 261. 
KesseIstein-MitteI 315. 322. 
Kiesabbrande 43. 
KieseIsaurehydrat 327. 
Kiesfiltration 2 ZO. 
Kinetit 152. 
Kirschwasser 365. 
Klarmittel fiir We in 263. 264. 
Kleienbeize 377. 
Kleinbessemerei 13. 
KnaIIquecksilber 151. 
Knochen-Entfettung 387. 
Knochenkohle 221. 226. 
Knochenkohle-GIiihofen 226. 
Knochenleim 387. 
KnochenmehI 338. 
Knochen-Reinigung 387. 
Knoppern 374. 
Kobalt 47. 
Koch- und Backherd 370. 
Kochsalz 70. 
Kochsalz, Statistik 83. 
Kohlenbriquettes 196. 
Kohlensaure, Bestimmung 241. 
Kohlensaureapparat 518. 
Kohlensaurebestimmungsapparat 515. 
Kohlenstaub 157. 
Kohlenstoffbestimmung im Eisen 5. 
Kohlenwasserstoffe, Festmachen fliis-

siger 165. 
Kongorot 437. 472. 
Kornradesamen 361. 
Krutt 35.1. 
Kiichenlllilchwaage 349. 
Kiihlofen 109. 
Kiinstliche Steine 139. 
Kugelmiihlen 112. 
Kumis 352. 353. 
Kunstbutter 354. 
Kunsthefe 293. 
Kunstleder 385. 
Kunstsandstein 140. 
Kupfer 34. 
- Statistik 38. 
Kupfererze, Auslaugung 36. 
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Kupferliister 111. 
Kupferpreise 35. 
Kupferstein, Verarbeitung im Bes

semerconvertor 35. 
Kupfersulfid 35. 
Kupfervitriol 300. 

L. 
Labfermentwirkung 346. 
Laboratoriumsofen 520. 
Lackanstrich 409. 
Lackleder 382. 
Lammledergerberei 376. 
Lampenschirme, Versilbern 110. 
Leberthran 310. 
Leblanc-Process und Ammoniaksoda-

process 75. 
Leblanc-Soda 72. 
Leder, Metallisirung desselben 383. 
- spalten 380. 
- Statistik 386. 
J.ederappretur 382. 
Lederit 146. 
Lederschleifmaschine 385. 
Legirungen 44. 47. 48. 
Leguminosenmehl 362. 
Leim 387. 
- Statistik 388. 
- Wertbestimmung 388. 
J.eimung von Papier 486. 
Leitungswasser 320. 
Letternmetall 39. 
Leuchtgas, Giftigkeit 180. 
J.euchtgasfabrikation 173. 
Leuchtgasgenerator 177. 
Leuchtkraft, Erhohung der 188. 
J.euchtstoffe 162. 
Ugnit 153. 
Lignosin 484. 
Linoleum 465. 
Lithographiesteine, kiinstliche 136. 
I.oganin 402. 
I.uft, carburiren von 181. 
Lufterhitzer 200. 
Luftkiihlapparat 279. 
Luftpumpen 507. 
I~upinensamen 366. 

M. 
)iiilzerei 271. 
}Iagnesia 102. 
)iagnesiagiisse 104. 
)iagnesium 26. 
)fagnesiummanganit 55. 
}J agnesiumoxychlorid 56. 

Mais 287. 
Maisstarke 256. 
Maisch-Destillirapparat 295. 
Maischen 288. 
- und Kiihlen 289. 
Maischmaterialien 28&. 
Maischmiihle 2~0. 
Maltosesyrup 253. 
Malzbereitung 289. 
Malzdarrenheizung 272. 
Malzextract 362. 
Malzpepton 274. 
Malzschrot 274. 
Mangangehalt del' Weine 265. 
Mangankupfer 38. 
Margarin 359. 
~Iartinofen 16. 
Martinprocess 15. 
Maschinen, feuerlose 523. 
M eerwasser 317. 
Mehl 359. 
Melasse 232. 
Melasseabwasser 342. 
Melasseentzuckerungslaugen 90. 
Melasseschlempe 232. 
~Iessapparat fiir Riibensaft 216. 
Metachlorbenzaldehyd 416. 445. 
MetalIe, elektrolytischeGewinnung 37. 
- deren Sauerstoffgehalt 37. 
~Ietaphenylendiamin und Parapheny-

lendiamin 442. 
~Iethylenblau 443. 
~Iethyloxychinizin 396. 
Methylpseudolutidostyril 455. 
Methylvioletsulfosaure 427. 
Milch 346. 
Milchglas 108. 
Milchpraparate 351. 
~mchsaure 390. 
~Iilchzucker 246. 350. 
~Iineralgerberei 383. 
Mineralschmierole 168. 
Mineralwasser 317. 
Mineralwiisser, kiinstliche 326. 
Mineralwasserapparat 326. 
Mischapparat fur Fliissigkeiten 522. 
Mischmaschine fur Mortel und Beton 

139. 
Mistbeize 377. 
Modellbausteine 123. 
Montejus 225. 
Moostorf fur Gerbmaterial 384. 
Morphium 399. 
Most 261. 
MORtg~.rung 262. 
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Miinchener Of en 173. 
Miinzen, Abnutzung 33. 
Muffelofen 130. 
Muster auf Geweben 464. 
Mutterkorn 361. 
Myli~ 147, 

N. 
Nachwiil'ze 277. 
Nahrungsmittel 346. 
Nahrungs- und Genussmittel, Statistik 

371. 
Naphtaleosin 431. 
Naphtalfluorescein 431. 
Naphtalinausscheidung aus Leuchtgas 

180. 
Naphtolgriin 432. 
Naphtolsulfosaure 440. 
,B-Naphtylaminsulfosauren 439. 
Natrium 25. 
Natriumbisulfat 70. 
Natriumcarbonat, ammoniakfreies 76. 
Natriumchromat 88. 
Natriumhydroxyd 98.. 
Natriumsulfat 53. 
Natriumsulfhydrat 101. 
Natriumsulfide 91. 
Natronsalpeter 144. 
Nebelapparat fiir Malztennen 272. 
Nelken 368. 
Nelkenzimmt 368. 
Nickel 47. 
Nickelmagnesiumlegirung 48. 
Nitroaminbasen 416. 
Nitroazulin 429. 
Nitroglycerin 149. 
Nitrose-Verbindungen 62. 
Nitrosonaphtolsulfosaure 432. 
Nitrosylschwefelsaure 66 .. 

o. 
Oele 358. 
- fette 307. 
Oelfirnis 312. 
OeIgas 182. 
Oelgasretortenofen 183. 
()enophile 261. 
Olein 314. 
Olivenol 310, 359. 
Opalglas, Harten 109. 
Opiumbasen 399. 
Organische Substanzen im Wasser 324. 
Orseilleextract 413. 
Osmose 234. 
Osmoseapparat 234. 

Osmosewasser 234, 342. 
Oxanthranol 456. 
Oxyanthrachinone 456. 
Oxycellulose 473, 479. 
Oxy- und Chi oro-Cellulose 461. 
Oxychinaldine 446. 
Oxychinizinderivate 449. 
Oxychinolin 454. 
Oxyconicein 398. 
Oxyhydromethylchinolin 450. 
Oxypyridin 393. 
Ozokerit 191. 

PaIeine 152. 
Papier 477. 

P. 

- Impragniren 489. 
- Statistik 490. 
Papiermaschinen 486. 
Papierstoff 479. 
Parachinanisol 396, 452. 
Paraffin 190. 
Paranitranilin 442. 
Pararosanilin 422. 
Parasiten auf den Reben 260. 
Pasteurisir-Apparate 281. 
Peccothee 404. 
Pel'chlormethylmercaptan unrl tertiare 

Amine 428. 
Pergamentpapier 487. 
Perlmosaik 111. 
Persulfocyan 458. 
Petralit 146. 
Petroleum 162. 
- Destillation 169. 
- Entflammungspunkt 169. 
- Reinigung 165. 
Petroleumather 299 
Petroleumgas 183. 
Pfeffer 3fiS. 
Phenol 431. 
Phenylacl'idin 457. 
Phenylcyanat aus Carbanilid 416. 
Phenylhydrazin 492. 
Phosphatdiinger, stickstoffhaltiger 338. 
Phosphat-Gyps 335. 
Phosphatschlacken 15~ 
Phosphocitracid 327. 
Phosphorsaure 335. 
Phosphorsaurebestimmung 342. 
Photographie 490. 
Photometer 516. 
Photometrie 194. 
Pichen del' Bierfiisser 282. 
Picolin 393. 
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Pikrinsaure 153. 
Pilzschleim 292. 
Pipett-Biirette 5111. 
Platin 49. 
Platinlichteinheit 194. 
Pluszucker 241. 
Polarisationsapparat 238. 
Polyhalit 85. 
Porcellan 113. 
Porcellandecorirungen 115. 
Portlandcement 133. 
Potasche 87. 
- Statistik 92. 
Poudrette 340. 
Presshefe, Wertbestimmung 303. 
Presshefefabrikation 302. 
Priifungsmaschinen 517. 
Pseudochinoxyle 454. 
Pseudostyrile 455. 
Ptomaine 404. 
Puddelprocess 12. 
PiiJpe und Fruchtwasser-V erwertung 

252. 
Pulverfabriken,Beleuchtung derselben 

143. 144. 
Puzzolancement 134. 
pyridinbasen 393. 
Pyridin- und Chinolinfarbstoft'e 446. 
Pyrometer 128. 
Pyronaphta 167. 
Pyroskop 33. 
Pyroxylin 159. 
Pyrrolderivate 395. 

q. 
Quecksilber 49. 
Quetschhahn 52l. ., 

R. 
Raffinose (Pluszucker) 24!. 
Rahn- oder Braunwerden der Weine 

264. 
Rauchschaden 41. 
Reben 257. 
Reben-Erziehung 258. 
Reblaus und Mittel gegen dieselbe 

258. 
Redonda-Phosph'at 333. 
Refractometer 282. 
Regenerativ-Coksofen 200. 
Reisstarke 252. 361. 
Rennprocess 11. 
Resordnfarbstoft'e 433. 
Retortenmundstiick 173. 177. 
lletortenofen 173. 

Reversions-Nitrometer 158. 
Rhexit 155. 
Rhodanverbindungen 91. 
Riemenleder 379. 
RiIIenschienenfertigwalzwerk 20. 
Ringofen 128. 
Riistgasentsauerungsverfahren 53. 
Riistofen 40. 
Riistprocess 52. 
Roheisen 7. 
Rohhaute, Weichen derselben 375. 
Rohkupfer, direct aus Kupfererzen 35. 
Rohrzucker, Bildung in del' Riibe 21l. 
Rosanilinfarbstoft'e 422. 
Rost, fahrbarer 209. 
Rostfeuerung fiir Retorteniifen 177. 
Rostschutzverfahren 19. 22. 
Rotgerberei 377. 
Riibenkraut 233. 
Riibenputzmaschine 212. 
Riiben-Saftgewinnung 213. 
Riibensamenzucht 211. 
Riibenschnitzelmaschine 213. 

s. 
Saatkartoffeln 285. 
Saccharimeter 238. 
Saccharin 243. 
Samischgerberei 384. 
Saureanhydride 389. 
Saurebestimmung im Wein 265. 
Sauregefasse 519. 
SaftfiIter '224. 
Saftreinigung 218. 
Saigerungserscheinungen bei Roh-

eisen 2. 
Salicylsiiure 282. 369. 39l. 392 . 
Salmiakgeist 93. 
Salpeter, Statistik 92. 
SaJpetersaure im Wasser 325. 
Salpetrige Saure im Wasser 325. 
Salzgewinnung, Statistik 84. 
Salzhaute 375. 
Salzsaure 58. 
Salzsaure-Riiste 46l. 
Sandblasen 109. 
Sandstein 143. 
Saturationsgefass 219. 
Satmirell mit Kohlensaure 219. 
Satmiren mit schwefliger Same 2 I 9. 
Sauerbriihen .3 78. 
Sauerstoft'bestirnrnung im Eisen 7. 
Sauerstoft'reiche Luft 52!. 
Sauerwurm 260. 
Schafwollschweiss 31!. 
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Schaumweinfabrikation 263. 
Schieferletten 112. 
Schiessbaumwolle 147. 
8chiesspulver 143. 
Schiesspulverpatrone 158. 
Schimmelpilz 290. 
Schlacke 10. 
8chlacken, Mangangehalt 40. 
Schlackencement 133. 
8chlackenformgussstiicke 11. 
Schlackenkies 11. 
Schlackensteine 142. 
Schlagwetter 157. 
Schlempe 29·1. 
8chlempemauke 301. 
schleudermaschine wm Bleichen und 

.Far ben 465. 
8chmelzen 17. 
8chmelzofen 9. 17. 18. 
Schmiedevorrichtungen 20. 
Schmiermittel 312. 
Schnelldampfer 473. 
Schnellgerberl'i 381. 
Schnellkeim-Appal'at 286. 
Schnellvel'dampfapparat 228. 
Schoenit 87. 
Schutzschichten anf Risen 19. 
Rchwarzpulver-SuITogate 144. 
Schwefel 60. 
Schwefelkies, Statistik 50. 
Schwefelkohlen,totf 6l. 
Rchwefelkohlenstolf-'gmulsion mit Pe-

troleum 169. 
Schwefelquel\en 319. 
Schwefelregenel'ation 79. 
Rchwefelsaure 62 .. 
- ans Gyps 65. 
- Iteinigung 65. 
- 'pee. Gewicht 67. 
Schwefelsaureanhydrid 67. 
Schwefelsaurefabrikation, Statistik 69 . 
• 'ichwefJlsiiureverdampfapparat .63. 
Rchwefelwasserstoft· 60. 78. 79. 
Schweflige Sanre 61. 
- Absorption 33. 
Rchwemmcanali~ation 320. 
Scrubber 179. 
Secundarbatterien 512. 
Seeschlick 333. 
Seife 313. 
Seifengerberei 384. 
Sel bstreinigung natii rlicher Gewiisser 

320. 
Selterswasser 327. 
i"ichel'heitspapier 488. 

Biedermann, Jahrb. VH. 

Sielwtisser 342. 
Silber 31. 
- Auslaugeverfahren 31. 
- Scheidung 32. 
- Statistik 34. 
Rilicate in Cement 139. 
Soda ulld Chlorverbindullgen aus 

Cblornatrium 7;". 
Sodaruckstallde 78. 334. 
Solanidin 3~:!. 
Solvay'sche .Fabriken 77. 
Sorghum-Zucker 245. 
SpaJtpiJzgarullg 293. 
Specifiscbes Gewirht vOll.Flussigkeiten 

513. 
Spirituosen 365. 
Spiritus 285 . 
Spiritus, Untersucbung 301. 
Spiritusriickstande 301. 
Sprengpatronen 158. 
Sprengstoffe, Statistik 162. 
Sprellgtechnil( 1 fJ4. 
Starke ulld 8tarkezuc.ker in den Yer-

einigten Staaten 255. 
Stiirkebestimmung 286. 
Starke-Abflussapparat 250. 
Starkemebl 249. 
Starkemehlanalyse 360. 
Starkesyrup 253. 
Starketrocknung 250. 
SHirke-Waschmaschine 250. 
Starkezllcker :!53. 
- Statisti!! 250. 
Stahl, Anlasstemperatur 1. 
Stahlcomposition 45. 
Stassfurter Salze 85. 
Steigrobrver~topfullgen 173. 178. 
Steingutglasuren 116. 
Steiukoblen, Statistik 460. 
Steinkohlengas 173. 
Steinkoblenteercbinolin 396. 
Steinkohlenteeriil 414. 
Steinsalz, Statistik 82. 
Steinzeug 113. 
Steinzeugthon 115. 
Stereochromie 141. 
Stickoxyd 65. 
Stickstoffbestimmllng 343. 
Stickstoffdiinger 3.31\. 
i-itrangfalzziegel 12(). 
Strassknopfe 113. . 
Strontianveljahren 234. 
8trontiulll- oder Bariumchlorid 1 OO~ 
StrontiuIIH"arbonat 101. 
Stroutinrnhydroxyd 96 .. 101. 

37 
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Structur des Gussstahls 1. 
Strychnin 402. 
Stucco lustro 141. 
Syrup aus Maismehl 363. 
Sulfate der alkalischen Erden 100. 
SulfitzeIIstoff und Verarbeitung von 

Knochen 483. 
Sulfoleat- Schwefelkohlenstoffliisungen 

61. 
Superphosphat 333. 

T. 
Talgdenaturirung 311. 
Tannin 372. 
Tanninbestimmung 374. 
Tapeten 489. 
Teerfarbstoffe, schwefelhaltige 442. 
Temperofen 18. 
Terracotten 122. 
Tetrachlorindigo 444. 
Tetrazodiphenyl 436. 
- und Naphtylamin 437. 
ThaIIin 396. 
Thee 367. 
Thermometer 506. 
ThioaniJin 441. 
Thiophen 418. 
Thiotolen 422. 
Thran 384. 
Thymocresol 345. 
Thymolphtalein 432. 
Thomas-Schlacken 337. 
TiegeIstahlerzeugung 16. 
Titanbestimmung im Eisen 6. 
Titansaure 114. 
Thon, Schlammen und Reinigen 112. 
Thonerde 105. 
Thonerde-Verfahren 218. 
Thonplatten, diiune 127. 
Thonschneider 123. 
Thonwaaren 112. 
- Statistik 131. 
Thonwaaren-Presse 122. 
Tiegel 521. 
Topferofen 128. 
Tolidindisulfosaure 438. 
Torf, Verkohlung 201. 
Traubenabbeermaschine 261. 
Traubenkern-Oel 267. 
Traubenpilz 260. 
Treppenrost 209. 
Trichloroxychinolin 396. 
'l'rimethylchinolin 448. 
Trinkwasser 319. 
Trocken«pparat 497. 

Trockenpressung von Thon 125. 
Trockenvorrichtungen 494. 
Trocknen von Papier 487. 
- von Thonwaaren 127. 
Tiirkischrotolbeize 474. 

lJ. 
Uebersteigfilter 224. 
Ueberziige fiir Potcellan 121. 
Ultramarin 408. 
Universalwalzwerk 20. 
Untersalpetersaure 154. 
Urauglasur 116. 

V. 
Vacuum-Kiihlapparat 291. 
Vacuum-V erdampfapparat 230. 
Ventilation von )Ialzdarren 27·2. 
Verbleien 41. 
Verblendsteine 123. 
Verbrennungsluft, V orwarmuug bei 

Coksiifen 200. 
Vercokung 8. 
Verdampfapparate 227. 
Verdampfungsapparat 502. 
Vergasungsapparat 175. 
Vergolden 33. 
Vergoldung auf Porcellan 121. 
Verkohlen durch ii berhitzten Dampf 

202. 
Verseifung 313. 
Vervielfaltigungsverfahren 493. 
Verzinnung 46. 
Volumenometer 7. 
Vorfilter 224. 
Vormaischbottich 289. 
Vnlcanit 146. 

W. 
Wachs, agyptisches 311. 
Wachsersatz aus Ozokerit 192. 
Wachskllgeln, antiseptische 264. 
Warmeregulator 506. 
Warmetelegraph 507. 
Walzenstander 20. 
Walzwerk 20. 
Walzwerke zum }Iahlen von Cement 

136. 
Wannenofen 107. 
Waschen von Eisenerzen 7. 
Waschmaschine fiir Riiben 211. 
Wasser 317. 

fauliges beim Gerben 376. 
Reinigung desselben 320. 
Untersuchung 323. 
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Wasserdichtmachen von Le,ler 384-. 
Wasserfilter 321. 
Wassergas 184. 205. 
Wassergas-Teer 455. 
Wasserglas 90. 
Wasserscrubber 174-. 
Wasserstandsregulator 52:2. 
Wasserversorgung 3ID. 
Wechselcassette, photographische 4-94. 
Wein 257. 
- Bestandteile 264-. 

Erhitzen 263. 
- Krankheiten 264-. 
- Statistik 267. 
Weinberg-Diingung 258. 
Weinbergsplliige 258. 
Weinessig 369. 
Weinstein 267. 390. 
Weissbrennen del' Thollwaar('n 114-. 
Winderhitzullg 8. 
Wismut 48. 
Wolfram 49. 
Wolframsaure 49. 
Wolle, Entfettullg 463. 
- Reinigungsverfahren 463. 
W ollstaub 338. 
Wollwaschkufe 462. 
Wiirzeabziehapparat 277. 
Wiirzeanalysen 277. 

x. 
Xanthin 404. 

z. 
Zellstoff :253. 
Zerkleinerungsapparat am Henze-

Dampfer 287. 288. 
Ziegel 122. 
Ziegelmaschine 125. 
Ziegelpresse 124. 
Zimmt 369. 
Zillk 42. 
- durch Elektrolyse 44. 
- Statistik 45. 
Zinkische Fluga~che 42. 
Zinkiifen 43. 
Zinkoxyd 44. 
Zinn 46. 
Zinno bel' 49. 
Zucker, Raffiniren 236. 
- Statistik 2.18. 
Zuckerarten, Nomenclatur 244. 
Zuckerbestimmung 239. 
Zuckerbrode 236. 
Zuckergewinnung mittelst Alkohol 

235. 
Zuckerindustrie 210. 
Znckerrohr 245. 
Zuckerriibe,I1Iarkgehalt derselben238. 
Zuckersafte, Reinigung mittelstBraun-

kohlen 2:211. ' 
- Reinigung mittelst saurer schwef

ligsaurer Thonerde 222. 
Ziindhiilzer 162. 
Zuschlage zu Cement 134. 
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