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I. Analyse. Laboratorium.
F. J. "W. W hipple, Absolułe SJculm fur Bruck und Temperatur. [Jm die 

Variation des Barometerstandes in vcrschiedenen Breiten auszusehalten, empfiehlt 
Vf. dio Ycrwendung des „Millibars", des Dnickes von 1000 Dynen auf dou qcm, 
ais Einheit. Bei der Temperaturmessung ist die Anwendung der absoluten Skala 
angebraelit. Der Vf. maclit darauf aufmerksam, daB der abaoluto Nullpunkt nicht 
bei —273,000°, sondern bei —273,130° liegt. (Pr. Physical Soe. 31. Part 5; Chem. 
News 119. 189-91. 24/10. 1919.) J u n g .

Bechhold, Dic biologisćhe Diffusionsmethodc. Mit Hilfe der oligodynamischen 
Wrkgg. lasaen sich die LoslichkeitBunterschiede von Stoffea, die nur spurenweiso
1. sind, sichtbar machen. Ais Reagens dienen Bakterien, die mit Nabragar iiber- 
impft werden. Vf. goB den beimpften Agar in Petrischalen und legte nach dem 
Erstarren auf den Agar eine Silbermunze u. kleine Filtrierpapierscheiben, auf die 
yersehiedene 11. Silberyerbb. feiiebt aufgestrieben waren. Die Sclialen blieben bei 
Zimmertemp. 4 Tage im Dunkeln, urn das Bakterien wachatum zu hindern. -Wahrend 
dieaer Zeit konnten yon dem Ag und den Silbersahen Spuren in den Agar ein- 
diffundieren. Dann stellte er die Schalen in den Brutschrank und lieB die Bak
terien auskeimen. Nach 24 Stdn. erschien um die Silbermilnzen und die Papier- 
sebeiben ein keimfreier Hof, der von uppigem Bakterienwaebstum nmgeben -war. 
Vf. sieht hierin einen Beweis, daB es sieb bei der oligodynamisehen Wrkg. um 
keine Femwrkg., sondern um Losungserscheinungen handelt. Die besebriebene 
Methode gestattet aueb, die Halbspezifitat wl. Stoffe zu demonstrieren. Zu diesem 
Zweck beimpft man mehrere Platten mit yerschiedenen Krankbeitserregern. Auf 
je eine Plattenserie bringt man zum Vergleieh ein bekanntes Desinfektionsmittel, 
auf die andere Reihe den zu priifenden Stoff. Nach Ausfuhrung des Vers. findet 
man keimfreie Hofe von yerschiedener Breite. Wirkt das neue Desinfektionsmittel 
in ahnlicher Weiso wie das alte, so konnen zwar die keimfroien Hofe bei yer
schiedenen Bakterien yerschieden breit sein. Das Verhaltnis ist aber stets das 
gleiche. Ist dies nicht der Fali, so liegt ein halbspezifisches Desinfektionsmittel 
vor. (Umschau 23 . 770—73. 22/11. 1919.) BORINSKI.

Hans Joachim , U ber die 3Iessung der DieleJcłrizitatskonstante in der Wheat- 
stonesćhen Briicke bei Anwendung hoher Drequenien. Im AnschluB an die N e r n s t - 
eche Methode zur MesBung' von  DEE. hat W. H e r t w ig  (Ann. der Physik [4]
42. 1099) eine Anordnung ausgefiikrt, in weleher die W HEAT8T0NEsche Briicke 
ais Sekundarkreis auf einen PrimiirkreiB abgestimmt war, wahrend ais Nulliustru- 
ment ein Bleiglanzgraphitdetektor yerwendet wurde. Die yorliegende Arbeit ist 
ais Forsetzung der Arbeit von H e r t w i g  zu betrachten. Bei allen derartigen 
Methoden geht das Bestreben dahin, eine Konstruktion ausfindig zu machen, in 
der die W e lle n la n g e n  der angewandten Schwingungen innerhalb wciter Grenzen 
yeranderlich sind. Im Sekundarkreis wurde der yon H e r t w i g  benutzte Detektor 
zeitwcilig durch einen Carborunddetektor ersetzt, wie ihn die Technik der draht- 
losen Telegraphie benutzt. Dieser neue App. arbeitet regelmaBiger. Es ist auf 
Btets genan gleiche Stellung des MeBkondensators zwischen den Giasplattenkonden- 
satoren zu achten. Es erwies Bich ais zweckmSBig, den Kontakt des aua dem
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Tiegeldeekel herauaragenden Stiftca nicht wio bci H e r t w ig  mit den mittlercn 
PJatten des Kondensatora durch zwei Federn herzustellen, sondern den Stift dureh 
ein Cu-Band an dic jcweiligen, von den Platten ausgehenden Cu-Bander anzuloten. 
Aueh an dem App. des Pnmiirkreisea von HERTWIG wurden einige Anderungcn 
yorgenommen. B zgl. der Sehwingung6erregung wurde die Eigensehafc des Rohron- 
aendere benutzt, Yollig konstantę ungedampfte Wellen auszusenden. Urn den Em- 
pfang der Wellen zu bewerkstelligen, eind drei Wege gangbar: Uberlagcruug, das 
Audion und der Schleifer. Dic letzte Methode wird schliefilich benutzt, und die 
zugehorige Scbaltung angegeben. In cinem Ni-Tiegel wurden die DEE. von A., 
Toluol, Chlf., o-Xylol, Anilin, Athylenchlorid bestimmt; iu einom Pt-Tiegel wurden 
gemessen: Leitfahigkeitawasser, A., uber Kalk destilliert, Methylalkohol, Isobutyl- 
alkohol, Aceton, Nitrobenzól. Die Zablenwerte bezieben sich auf einc Wellenlange 
von 300 m. Die an festen Korpern (Pulvern) gefundenen Werte stellen Mittelwerte 
aus den drei Hauptdielektrizitatskonstanten des Krystalls dar. Sie wurden fur dio 
folgenden Substanzen bestircimt: KCl, KAl(SOi)i , PbCl2, PbSOt , (GOOII)^Pb, S, 
HgCli, Hg{GN)it {N H ^SO ^  Es wurde aueh die Temp.-Abhiingigkeit der DEE. 
einiger Salze bestimmt, u. zwar zwisehen —j-17 u. —180°. Die Theorie der Temp.- 
Abhśingigkeit, ibre Bedeutung fur die elektrolytische Dissoziation, sowie die Frago 
dor Abhiingigkeit der DE. von der Wellenltinge im Ilinblick auf den Bau der 
Dielektrika werden kurz erortert. (Ann. der Pbysik [4] 60. 570 — 96. ‘27/11. [9/8.] 
1919.) B y k .

A. Ponsalle, Einfackes Yerfahren sur Neutralisierung des destillierten Wasscrs, 
das fur die aus der Iłomanoicskyschen abgeltitcten Fdrbungen bestimmt ist. Vf. emp- 
fiehlt die Anwendung vou Bromkresolpurpur (Dibrom-o-kresolsulfonphthalein), daa 
fur die colorimetrische Messung der H'-Konz. zwisehen PH =  5,2 und 6,8 und fur 
bakteriologisehe Zweeke von C l a r k  und L u b s  (Jouru. Agricult. Research 10. 105) 
Yerwendet wurde, ais Indicator fur die vollige NeutralitaŁ 10 ccm dest. W. werden 
mit 4 Tropfen einer 0,04o/oig- was. Lsg. dieses Indicators versetzt, dann unter stiin- 
digem Schutteln mit Vioo*n- Lsg- Yon NaaCOa, bis die gelbgrune Fiirbung in Violett 
uinachliigt. D;as W. wird dann mit dem Indicator fur die Fśirbungen yerwendet, 
da dieser sie in keiner Weise beeintriichtigt, und die Erbaltung der Neutralitiit bis 
sum Augenblick der Yerwendung zu kontrollieren gestattet. (C. r. boć. de biologie 
8!?. 1328—29. 20/12.* 1919. Inst. P a s t e u r .  Lab. von A. M ak ie .) S p ie g e i,.

W ilhelm  W indisch und W alther D ietrich, Titration mit ober(ldchenuktiven 
Stoffen ais Indicator. II. Mitteilung. Aciditatsbestimmungen mit capillaraktiven 
Sto/fen alkalischer Natur. (I. Mitteilung vgl. Biochem. Ztsclir. 97. 135; C. 1919. LV. 
1025.) Die Titrationen nach T k a u b e  auf Grund von Oberflaehenspannungs- 
ausscbliigen wurden auf Indicatoren alkal. Natur in Verss. mit Chininchlorhydrat, 
Yeratrinchlorhydrat und Eucapindichlorhydrat ausgedehnt. Das letzte zeigte aieh 
ais Indicator, der an Alkaliempfindlichkeit der Caprinsaure gleichkommt. Es lieBen 
sich damit Stufentitrationen ausfuhren, dio eine atiirker dissoziierte frcie Sśiure und 
primares Phosphat nebeneinander in Lsgg. zu beatimmen gestatten. Das erste 
Auftreten einer Oberflachenspannungsabnahme zeigt an, daB die freie Saure yer- 
schwunden ist, und sekundares Phosphat sich bildet; das erste Auftreten von ter- 
tiiirem Salz Yerursacht bei dem Portgang der Neutralisation ein plotzliches starkea 
Abfallen der Spannung. Noch alkaliempfindliclier ais Eucupin ist Vucin, doch 
treten einige aueh bei jenem YOrhandene unangenehme Eigenschaften hier noch 
Btiiiker henror. (Biochem. Ztschr. 100. 130—47. 18/12. [8/9.] 1919. Berlin, Inst. f. 
Giirung3gewerbo, Techn.-wissenschafd. Lah.) S p ie g e l .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n łs c h e  V e rb in d u n g o n .

H. Bokem uller, Zwei vcrbesserte Tabtllen za PrsibyUas Kalibestimmung mit
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Weinsaure. (Vgl. Kali 12. 233; 0 . 1918. II, 764.) Fur Kaliumaalze, welche yiel Gips 
enthalten, werden die Tabellen nieht genau stimmen. Vf. empfiehlt in diesem 
Fatle, der Lsg. vor dem Auffiillen etwas Natriumoxalat zuzufiigen, um den Kalk 
auszufallen. Das Kaliforscbungainstitut StaBfurt-Leopoldshall wird sich weiter mit 
dieser Fragc befassen. (Kali 13. 269. 15/8. 1919. Aachersleben.) V o lhard .

E. L ittle  und W. H. Beialer, Die Bestimmung des Calciumoxyds in Kalk 
und Kalkstein und die Yerwendung von Calciumoxalat ais Urma/i fur Kalium- 
permanganat. Vf. gibt ein Verf. zur Best. deB nutzbaren Kalka (CaO) und des Ge- 
samtkalks in Kalk und Kalkstein an. Zur Best. des nutzbaren Kallcs schiittclt man 
1 g der Probe in einer yerschlossenen Flasche mit etwa 950 ecm h. W., fiillt nach 
dem Erkalten auf 1000 cem auf, laBt absitzen, entnimmt von der klaren FI. 100 ecm, 
sSuert mit HC1 an, gibt etwas Bromwasaer zu, um vorhandene Eiaenoxydulverbb. 
zu oxydieren, fiigt dann uberschussiges Ammoniak zu, fiillt den Kalk mit heiBer 
Ammoniumoxalatlag., laBt 20 Min. stehen, filtriert ab, lost den auagewasehenen Nd. 
yon Calciumoialat in v.erd. H2S04 und titriert bei 80° mit Kaliumpermanganatlsg. 
Daa Ergebnis dieaes Verfa. wird dureb die Ggw. von Alkalihydroxyd u. aonatigen 
Beimengungen niebt beeinfluBt. Zur Best. des Gesamtkalks behandelt man 0,3 g 
der Probe mit starker HC1 unter Zusatz yon konz. HN03, koeht naeh Zuaatz yon 
100 cem W., bis niehts mehr in Lag. gebt, setzt uberschiiasiges Ammoniak zu, fallt 
mit Ammouiumoxalatlsg. und titriert das abfiltrierte Calciumoxalat wie oben mit 
KaliumpermanganatlBg. Bei Ggw. von yiel Magnesia ist hier doppelte Fiillung des 
Kalka notig. Vf. fand feruer, daB sorgfaltig hergeatelltea und getroeknetes Calcium- 
oxa1at zum Einstfillen yon Kaliumpermanganatlsg. yerwendet werden kann. (Journ. 
Amer. Leather Chem. Assoe. 14. 613—21. Noy. 1919. R u tg e b s  College. New 
Brunswick, New Jersey.) Lauffm ann.

P. L. Robinson, Uber eine Modifikation der Methode m n Iłeddrop und Ramage 
zur Bestimmung von Mangan im Stahl. Die Methode yon Reddrop und Ramage 
zur Best. von Mangan im Stahl kann yereinfacht werden, wenn man die Oxydation 
des Koblenstoffs statt mit wismutsaurem Na mit Ammoniumpersulfat yornimmt. 
Der Nd. von Manganhydroxyd wird yermieden und braucht nicht mit SO, in Lag. 
gebraebt werden. Die Menge des wismutsauren Na wird auf die Halfte yerringert. 
(Chem. News 119.187—88. 24/10. 1910. Gatesbead, Low Feli, Eearls Dene 60.) Jung.

E. Le Naour, Beitrag zur Bestimmung des Zinns. Eutgegen der Bebauptung 
yon B e r t ia u x  (A nn. Chim . analyt. appl. 1918. 165), daB Su O, an  d e r  Luft u. im 
Eisiccator begierig Feuchtigkeit anziehe, so daB man ais Berechnungsfaktor statt 
des theoretischen W erts  von 0,7881 besser 0,76 nehme, fiibrt Yf. den experimen- 
tellen Naebweis, daB die auBerat geringe Waaseraufnahme innerbalb der Grenze 
der nicht zu umgehenden Wiigefehler liegt, somit der Faktor 0,7881 zu Recht be- 
stelit. (Ann. Chim. analyt. appl. [II] 1. 308—9. 15/10. 1919.) Grimme.

G. K arl A lm stróm , Mikroanalytische Bestimmung von KoMendioxyd und 
Wasser in der Gesteinsanalyse■ (Journ. f. prakt. Ch. 99. 312—16. — C. 1919. IV. 
810.) GttNTHER.

B e s ta n d te i le  v o n  F f la n z e n  u n d  T ie re n .
S ene Clogne, Beitrag zum Studium der titrimetrischen Bestimmung der Blut- 

alkalitat. ( Wir kun g der Sauren auf die JSiiaeifilósungen.) Der EinfluB der Sauren 
(HN03 u. BjSOj gegen yerschiedene EiweiBlsgg. bei demYerf., zunachst bei Ggw. 
yon NaCl mit einer gemesaenen Menge Saure zu behandeln, dann nach Abfiltrieren 
dea gefallten Eiweifies mit NaOH unter Anwendung yon Phenolpbthalein zu titrieren, 
wurde gepriift. Bei EiereiweiB ergab sich konstantę AlkalitSt, unabhiingig von der 
Menge der zugesetzten Saure, bei Blutserum dagegen ein Ansteigen der Alkalitiit 
in direktem Verhaltnis zur Menge der zugesetzten Saure bis zu einer gewissen 
Grenze. Dabei war es gleich, ob die Saurebehandlung in der Kalte oder im Wasser-

24*
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bad Btattfand. Wird, unabhangig yon der Menge der benufzten Probe EiweiBlsg., 
fitet8 mit NaCl-Lsg. auf 50 cera aufgefullt, bo fallen die Ergebniese yerschieden aua. 
Sie sind aber gleichmiiBig, wenn die Verdiinnung stets die gleiehe iBt. Man kann 
Bonach annebmen, daB die Saure nicbt nur die alkal. Basen neutralisiert, sondern 
auch zur Bindung an EiweiBsubBtanzen yerbraucht wird. (C. r. soe. do biologie 
82. 1192-93. 22/11* 1919.) S p ie g e l .

P. G śrard , Bestimmung des NH3 im Blułc mittels eines volumełrischen Vtr- 
fdhrens. Das ans dem Bluto nacli Zusatz von KjCO^ durch einen starken Luft- 
gtrom ausgetricbene NHa wird in titricrter 1:1,80, aufgefangen und unter Anwcn- 
dung von Helianthin und Vergleich mit zwei gleicbzeitig angesetzten Yergleiehs- 
farbungen mit je 2 Tropfen 7ioo-n- NaOH und Vioo'n- H,S04 in der entBprechenden 
Menge W. zur Feststellung des Umschlags titrimetrisch bestimmt. £b werden. 
200 i Luft durchgesaugt, wobei zur Vermeidung das Schiiumena Caprylalkohol 
(2 ccm) der Mischung yon 10 ccm Oxalatblut und 10 ccm 20°/oig. Lsg. von KaCO, 
zugesetzt wird. Die zur Absoiption dienende P I. soli 2 ccm 7ioo'n- H,S04 und 
5 ccm W. enthaltcn u. eine mindestens 5 cm hohe Scbicht bilden. Die Einleitunga- 
rohre sind unten mit mehreren Lochem yersehen. Bei sorgfaltigem Arbeiten 
und Wahl richtig dimensierter und vollkommen gleicbmiiBiger Beagensrobren kann 
man so auch bci kleinen Mengen NH, eine Genauigkeit bis auf 10—15% Fehler 
errcichen. (C. r. boć. dc biologie 82. 1186—89. 22/11.* 1919. Lab. de thćrapeu- 
tiąue.) S p ie g e l .

E. H ild t, Bestimmung der Glucose in Gegenwart von Laetose. Urn die Best. 
im  Harn dnrchzufiihren, wird dieser zunachst durch Bleiacetat gereinigt. Man 
bestimmt dann das Reduktionsyermogen in gleichen Mengen einmal direkt, das 
andere Mai nach Spaltung der Laetose mittels des friiher (C. r. d. 1’Acad. des 
Bciencea 167. 756; C. 1919. II. 434) angegebenen Verfs. Wenn n u. ri die Zahlen 
von ccm der Harnyerdunnungen sind, die vor und nach der Inyersion zur Ent- 
farbung von je 10 ccm PEHLiNGscher Lsg. notig waren, so ergibt sich der G-ehalt

3 55 3 55in 100 ccm der Yerdiinnung fiir Laetose (wasaerhaltig) zu * - --------— , fur Glu-

coso (waascrfrei) zu . (C. r. soc. do biologie 82. 1241—43. 29/11*n n
1919. PariB, Facultć de Mćdecine, Lab. de Chimie.) Sp ie g e l .

Georg Wolff, Untersućhungcn iiber FehUrguetlen der Weil-Fdiibscheh Reaktion 
■und die Verwendbarkeit erhitzłer Bacillenaufschwemmwgcn sur Ficekfieberdiagnose. 
Verss. fiber die agglutinationshemmenden Einfliisse bei der W E iL -F E L ix sch en  Rk. 
fuhrten za folgenden Beobaehtungen: Spurcn von Sublimat, geringe Mengen von 
Phenol u. Formalin konnen die Agglutinabilitat der X19-Bacillen im Gegensatz zu 
Typhusbacillen yermindern oder vollkommen aufheben. Soda und Natronlauge 
storen die Kk., indem sie das Agglutinogen selbst (die Bacillenleiber) angreifen. 
NaCl ist zur Agglutination nur in geringsten Mengen erforderlicb, A. stort die Rk. 
nicht. Die benutzten Pipetten, Reagensglaser etc. diirfen daher nicht in Sublimat- 
oder Phenolbehśilter gebracht werden, auch nicht mit Siiuren oder anderen atark- 
wirkenden Substanzen in Beriihrung kommen, da Siiuren noch in starker Yerdiin
nung eine unspezifische Agglutination vortiiuschen. Mit Rucksicht auf die Agglu- 
tinabiUtatsschwankungen ist bei Yerwendung der lebenden X10-Bacillen zur aero- 
logischen Diagnose des Fleckfiebera Btets ein positiyea Serum ala Kontrolle mitzu- 
benutzen, dessen Titer gegen X,0 bekannt ist. Weiterhin wird iiber yergleichende 
Unterss. mit lebenden nnd abgetoteten XJ9-Bacillen an Fleckfieber- u. anderweitig 
Kranken beriehtet, die folgendes ergaben: Die Dauersuspensionen nach C sż p a i, 
S a c h s  u. S c h i f f ,  die durch Erhitzen der Xis-Bacillen auf 60—63, 80 u. 100° unter 
Zugabe yon 0,5% Phenol gewonnen werden, erwiesen sich bei-Unters. yon 144
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Fleckfiebersera ais mindestens so gut agglutinierbar -wie die frische Snspension. 
Meist ubertreffen sio abor dereń Agglutinabilitat sogar um das Doppelte bis Vier- 
fache. Untereinander weisen sie keine nennenswerten Differenzen auf. Die Agglu- 
tination tritt mit den erhitzten Baeilleu langsamer ein, ist aber meist nacb 2 bis
3 Stdu., immer nacb S Stdn. deutlich erkennbar. Die Agglutination selbst ist 
grobklumpiger und infolgedessen besonders in den starken Serumverdunnungen, 
bezw. in agglulininarmen Seren leiebter zu erkennen ais die HiŁufchenbildung der 
lebenden Kultur. An 52 Sera Niehtfleckfieberkranker, darnnter 30 Sera Paratypkus- 
kranker, wurde die Rk. gleiehzeitig mit lebenden und mit erhitzten Bacillen kon- 
trolliert. Von diesen zeigten vier Sera von Paratyphuskranken mit lebender, fiinf 
Sera mit erbitzter Suspension inkomplette Agglutination in Verdiinnung 1 : 100 
sebon nacb 2 Stdn., wiihrend nach 8 u. 23 Stdn. noch in ciner ganzen Zabl der- 
artige unspezifisebe Mitagglutinationen eintraten; mit der erhitzten Kultur ofter ais 
mit der lebenden. Der Titerwert von 1 : 200 wurde nacb 2 Stdn. mit der frisehen 
Baeillenaufscbwemmung in keinem Fali, mit der erhitzten zweimal erreieht. Die 
unspezifiseben Rkk. lassen sieh dureh Einbaltung genauer Ablesungszeiten und 
dureb Benutzung von Mindesttitern ausschalten. Komplette Agglutination in Ver- 
diinnung 1 : 100 nacb 2—3 Stdn. macht die Diagnose Fleckfieber wahrscheinlich; 
ein Agglatinationstiter von 1. : 200 kann im allgemeinen ais beweisend fur Fieck- 
fieber angeseben werden. Mit Riieksicht auf das gelegentliche V. solcber Titer, 
jnsbesondere bei Paratyphus, zumal wenn wan die erhitzten Bacillen benutzt, sind 
jedocb Rkk., die ńur bis zu dem angegebenen Werte gehen, nach cinigcn Tagon 
zu wiederholen. Durch Yerwendung der erhitzten Bacillen werden die Fehler- 
ąuellen ausgeschaltet, die dureb Schwankungen in der AgglutinabilitSt der friachen 
Kultur entstehen konnen. Die erhitzten Bacillen sind infolge Fortfalls des therrno- 
labilen Hemmungskorpers immer gleiehmaBig agglutinabel, dio lebenden nur dann, 
wenn man die zahlreichen hemmenden Einfliisse femlialten kann; die Abschwem- 
mungen erhitzter Bakterien sind nach der Herst. auf ihre Agglutinabilitat zu 
prilfen und konnen dann mehrere Woehen benutzt werden. (Ztscbr. f. Hyg. u. 
Infekt.-Krankh. 89. 363—85.12/12.1919. Berlin, Medizinalamt d. Stadt.) Borinski.

J . K yrie, R. B randt und F. Mras, ffher die Góldtólreakiion im Liąuor Syphi- 
litischer, ihr Verhalten zu anderen Liąuorreaktionen und ihre klinische Brauclibarkeit 
und Bedtutung. Yff. haben 720 Luesfalle mit der Goldsolrk. untersucht. Aus den 
Befunden geht beryor, daB dieselbe mit den EiweiB-Globulinrkk. zwar sehr haufig 
parallel geht, von ibnen aber doch weitgehende Unabbangigkeit zeigt. Sie stcht 
weder mit den EiweiB-GlobulinYcrmehrungen in direkt ursachlichem Zusammen- 
hang, noch is t  sie mit der W ASSERMANNschen Rk. in Yerbindung zu bringen, ob- 
wohl sie haufig mit dieser Ubereinstiramt. Sie ist insofom spezifiseh, ais die f&r 
Lues ebarakteristiseben Falluugsoptima des Goldsols bei anderer Erkrankung (mit 
Ausnabme der multiplen Śklerose) oder bei Menschen, die Lues nicht durchgemacht 
haben, nicht zu finden sind. (Wien. klin. Wchschr. 33. 1—6. 1/1. Wien, Klinik 
f. Sypliilidologie u. Dermatologie u. Abt. f. gejjchlechtskranke Frauen d. F ra n z  
J osF .FdSpitales.) B o r in s k i.

H. Knhn und M. Steuber, Mesmng des Blutumlaufs mit Mil/'e von 3tićkoxydu,l- 
amwig. Es ist gelungen, eine Methode zur Best. des Heraschlagyolumens zu 
finden, dio bei technisch leiehter Ausfiihrbarkeit sichere Werte liefert. Das ganze 
Verf. besteht aus wenigen HandgrifFen und kann von einer Person ausgefiihrt 
werden. Die Apparatur ist wesentlich vereinfacht. Durch Trennung von In- 
spirations- und Eispirationsluft wird ein gleichtnSBigcs Ver8uchsgas ohno CO,-An- 
reicherung erhalten. Durch gleichon Partiardruck in der Lunge sm Anfang und 
Endo des VersuchB wird dio N,0-Aufnahme und -Abgabe durch daa Gewebe aus
geschaltet. Bei der Analyse der Gase braucht nur das YerhSltniB N, : NsO be*
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stimmt zu werden; die Analyse der Gase erfolgt im HALDANEschen Apparat durch 
Verbrennung mit Ha. (Ztschr. f. esper. Path. u. Tlier. 20. 360—74. 3/12. 1910. 
Berlin, Tierphysiol. Inst. Landw. Hochsch.) A r o n .

G ertrud Lewisson, Uber Wertbestimmung von Herzmitteln bei intestinaler Ein- 
fiihruvg. Gegen die iiblieben Wertbestst. durch Einfuhrung in die Lymphbahn des 
Kaltbliiters, durch intrayenose Injektion beim Warmblttter oder durch Auswertung 
am ausgeschnittenen Herzen kann eingewendct werden, daB die therapeutische An- 
wendung der Herzmittel beim Menschen immer noch in der iiberwiegenden Mehrzahl 
der Falle durch innerliche Gaben erfolgt. Es wurde deslialb yersuclit, ob die Re- 
sorptiousyerhSltniase vom Magendarmkanal des Kaltbliiters es gestatten, die Wrkg. 
der Einfiibrung in ihn zur Kontrolle der ublichen Methoden zu benutzen. Zu 
diesem Zwecke wurde Froschen von moglichst gleichein Gewicht eine Dosis von 
1—2 ccm der zu untersuchenden FI. mit der Hohlnadelspritze in den durch einen 
seitlichen Einschnitt bloBgelegten Magen eingefuhrt- Andere Frosche dienten zur 
yergleichenden Wertbest. desaelben Praparata auf dem Lymphwege. Dann wird 
aus der llinimal- oder Grenzdosia fiir den noch eintretenden systolischen Kamrner- 
stillstand der „Valor“ bei endolymphatischer und intestinaler Einfiibrung berechnet 
und das Verhiiltnis von „V. endolymph. zu V. intest.“ ais „Reaorptionsquotient“ 
bezeicbnet. Die Methode scheint geeignet, einen Anhalt fiir die Giite, bezw. Ge- 
schwindigkeit und Vollstiindigkeit der inteatinalen Kesorplion von Herzmitteln in 
gewissem MaBe zu geben. (Ztschr. f. expcr. Path. u. Ther. 20. 375—84. 3/12. 
1919. Berlin, Physiol.-chem. Abt. Krankenhaus Friedrichshain.) Aron.

A. Bornstein, TTber Wertbestimmung van Fiebermitteln. Eine Modifikation der 
friiher von K il ia n i  angegebenen Methode hat sich sehr bewahrt. Mit Paratyphus B 
beimpfte, 2—3 Tage im Brutschrank gehaltene Bouillon wird durch ein B e r k e f e l d - 
schea Filter filtriert, der Eiickstand abgeschabt, mit wcnig Glycerin im Achatmorser 
sorgfaltig verriebcn und ljt Stde. bei 100° sterilisiert. 0,2—0,4 ccm der Glycerin- 
suspension werden mit dem Bouillonfiltrate (2 ccm) Kaninchen subcutan injiziert; 
nach 4—5 Stdu. erlialt man einen Temperaturanstieg auf etwa 41°. Nach 4-Stdn. 
wird durch 2—3-malige Messung in Interyallen von je 1/J Stdc. fcstgestellt, daB die 
Temp. gleichmiiBig ist, und das zu prufende Fiebermittel yerabreicht. Sinkt die 
Temp. dann um mehr ais 0,5®, so ist eine antipyretische Wrkg. anzunehmen. 
;Ztschr. f. eiper. Path. u. Ther. 20. 499. 3/12. 1919. Pharmakol. Inst. d. Hambur 
gischen Uniy.) • A e o n .

n . Allgemeine chemische Technologie.
H. W. B,., Die Verwendmig von Heipdampfłemperaturreglern. Die Temperatur- 

rcglung kann mit Sicberheit nur durch beaondere Vorrichtungen herbeigefiihrt. 
werden, fiir welchc folgendo Wege ofifen stehen: Eegelung durch Ausachalten des 
(Jberhitzers aus dem Gaastrom, Mischen des HeiBdampfes mit Sattdampf, Mischen 
des HeiBdampfes mit W., Ableiten der iiberschussigen HeiBdampfwarme in  das 
Kesselwasser. Nur das letzte der genannten Verff. eracheint dem Vf. beachtens- 
wert, die anderen Verff. aind teils unwirtachaftlich, teils betriebsunsicher. Die Vor- 
teile des empfohlenen Verf.: Vermeidung von \Varmeverlusten, Einfachheit des Be- 
triebs, Bind so wesentlich, daB kleine Miingel (Dichtungsstellen im Kessel selbst, 
die eine gewisBe Gefahr bedingen) nicht ins Gewicht fallen. (Kali 13. 261—03. 
15/8. 1919.) V o l h a r d .

F riedrich  Schuler, Frankfurt a. M., Verfahren zur Auskleidung von Apparaten 
und Gcfafkn fiir die chemische Gro/Sindustrie gegen chemische Einwirkungen, dad. 
gek., daB die Schutzwand aus mehreren Lagen dtinner Stcinzeugschichten mit 
Silicatiiberzug oder diinner Glaseinlage in beliebiger Ausfubrungaform hergestellt
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wird, und die crate Steinzeugschieht auBcrdcm einc Metallcinlage erhSlt. (D.R.P. 
318033, KI. 12f vom 14/0. 1918, ausg. 5/1. 1920.) S c h a r f .

H. Aug. Schmidt, Wurzen, Sa., Einrićktung sum Umlagern und Decken 
w n  Salzen, 1. dad. gek., daB fur mebrere feststchende Nutschbecken ein gcmeinsamer 
fahrbarer Ausriiumer so angeordnet ist, daB daa Ausriiumcn des Salzes aua den 
Nutschbecken nacheinander im laufenden Arbeitsgang yorgenommen werden kann.
— 2. Einriclitung nach 1, dad. gek., daB neben dem Ausraumen eine mit ihm ver-
bundene und gleichzeitig fahrbare Deckrinne nebat Forderyorricbtung derart an- 
geordnet ist, dali Aimiiumen und Dccken dea Salzes, sowio die Uberfiihruug in 
benachbarte Nutschbecken mechaniach durchgefuhrt werden konnen. — 3. Ein- 
richtung nach 1, dad. gek., daB zwischen Ausriiumer und Deckrinne eine Wciche 
bo eingesubaltet ist, daB auareichend gedecktes Salz mittela deB Ausraumera aueh 
aua der Deckeinrichtung abgefuhrt werden kann. — Der weaentlichste Vorteil he- 
ateht neben der Moglicbkeit, beliebig groBe Nutacbbecken in beliebiger Anzahl an- 
zuwenden, darin, daB das Aualaugen, Decken und Umlagern des Salzes ans einem 
Nutschbecken in das andere keine weiteren Hilfakriifto ais nur einen Mann zur Be- 
dienung dea fabrbaren Ausraumera erfordcrt. Zeicbnung bei Patentsehrift. (D.R.P. 
316702, KI. 12 c vom 20/10. 1918, ausg. 1/12. 1919.) S c h a r f .

0 1 wiwer ke m b. H., Bremen, Vcrfahrcn sur Rcinigung non Pflansensaften 
und Kohlenwasserstoffen, sowie zur Absorption von hochmolekularen Stoffen und von 
Salzen aus Losungen, dad. gek., daB man sie, statt in bekannter Weise mit Knochen- 
koble, mit dcm nach Pat. 280428 liergestellten Filtermaterial, beatehend aus einem 
porosen Korper anorganischer Natur, in dem nach dem dort gekennzeiehneten Verf. 
EiweiBkoble eingelagert worden ist, in ausgiebige Beriihrung bringt. (D.R.P. 
316857, KI. 12d vom 26/8. 1913, ausg. 28/11. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 286428; C- 
1915. IL 572. Langste Dauer: 13/5. 1927.) SęilABF.

V iktor Zieren, Berlin-Friedenau, Kontaktkorper mit Iceramisćhem Materiał nh  
Trdger, 1. dad. gek., daB cr aus einem dunnwandigen, porosen, mit Gasdurclitritta- 
kanal und gegebenenfalls mit Erbebungen oder randartigen Willaten yersehenen 
Hohlkorper ais Trager besteht, und daB seine Wandungen auch im Inneren vollig 
mit Kontaktsubstanz durchsetzt aind. — 2. DeBgl. nach 1, dad. gek., daB die Dieke 
der Wandungen 2 mm nicht uberateigt, und der Durchmeaser hocbstens 20 mm be- 
triigt. — Ais zweckmaBigste Form des Kontakttriigers liaben sich kleine Robrchen 
erwieaen. Wenn diese mit Platinlsg. impriigniert werden, und das Metali alsdanu 
reduziert wird, so lagert aich die metallische Platinsebieht auf der iiuBeren und 
inneren Oberflaehe und im Innern der Wandę dea KontakttrilgerB ab. Die Gaae 
konnen alsdann auf beiden Seiten dea Hohlkorpers einwirken und durch die diinne 
Wandung hindurchdiffundieren. (D.&.P. 317979, KI. 12 g vom 25/10. 1917, ausg. 
7/1. 1920.) S c iia r f .

Y iktor Zieren, Berlin-Friedenau, Hohlkorper ais Fullmaterial fiir Absorptions- 
und EeaktionstUrme, aus aufeinandergelegten Ringen beatehend, 1. dad. gek., daB 
die Ringe eine yerschiedene Grundform besitzen und derart abweehaelnd iiber- 
einandergelagert und mitcinander yereinigt sind, daB sie einen zuaammenhSngenden 
Korper bilden, bei welchem die Elemente jeweilig gleicher Grundform parallel zu- 
einander angeordnet sind. — 2. Desgl. nach 1, dad. gek., daB die einzelnen Ringe 
die gleiehe mebreckige Grundform haben, wobei durch Verdrehen der Ringe in der 
senkrechten Achse ein Aufeinanderliegen der einzelnen Giinge im Umfangc ver- 
micden wird. — 3. Desgl. nach 1 und 2, dad. gek., daB die einzelnen Ringe aua 
Draht oder in sich zusammengewundenem Draht bestehen. — 4. Desgl. nach 1 bis
3, dad. gek., daB zur Hęrat. der Ringe Rohratockc benutzt sind, denen durch Ein- 
schneiden und Einbiegen der Auaachnittatucke die entsprechende Form gegeben ist.

— Nach der Erfindung ist auf die Raumeinheit eine moglichat groBe Fflllkorper-
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oberflaehe unterzubringen. — Ferner will man den Gaestrom weniger dureli Hin- 
und Herleiten, ais durch Teilung in yiele Einzelstrome zur Wrkg. bringcn. Zeieh- 
uung bei der Patentsehrift. (D.B..P. 316497, KI. 12o vom 19/12. 1918, ausg. 23/11. 
1919.) S c h a b f .

Bprengluft-Ges. in. b. H., Charlottenbnrg, MetaUgefa/i zur Aufbewahrung und 
sum Transport fliissiger Gase, lei dem ein das Gas aufnelimendes Innengefaf! von 
einem aufieren, ein Vakuu,m umsćhlieflenden Belialter umgeben ist (Fig. 26), 1. dad. 
gek., daB das InuengefilB mittels eines hinreichend festen, feinen, geradlinigeu 
Drahtes yon zweckentsprechender Liiuge im auBeren B eh iii ter aufgehiingt und im 
Bedarfafalle, wie bekannt, durch solche Drahte gegen den AuBenbehiilter yerspreizt 
ist, wodureh die yon auBen nach dem InnengefiiB ttberstromende WSrrne auf einen 
sehr kleinen Betrag herabgezogen wird. — 2. MctallgefiiB nach 1, dad, gek., daB 
der feste, feine Draht durch ein gleichartiges Rohrchen ersetzt ist, —■ 3. Metall- 
gefaB nach 2, dad. gek., daB alle oder einige der Bohrchen zwischen dem AuBen- 
behalter und InnengefiiB ais Schlangen- oder SpiralrShrehen ausgebildet sind, wo- 
dureh neben Vcrmeidung zu groBer Abmessungen eine genugende Liiuge des Vor-

biudungsmittels fiir den beabsieh- 
tigtenWurmeaustausch erzielt wird.
— Das Bohrchen ist zum Ein- und 
Abfiiileu der fl. Gase zu fein und 
liiBt nur die unyermeidlieh durch 
Verdun8tung sich bildenden Gase 
aus dem Gefttl’ entweiclsen und 
durch die Verspreizung der inneren 
Kugel, bezw. die mehrfache Auf- 
hiingung derselben an geradeu, 
feinen Driihten ist ein Anliegen 
der inneren Kugel an die AuBen- 
kugel und die dadurch bewirkte 
ErwSrmung dea Inhaltes yerhfitet, 
so daB der unyermeidliche Gas- 
yerlust eine erhebliche Yerrin- 
gerung erfahrt. (D.B..P. 315660, 
KI. 12f vom 26/8. 1913, ausg. 
10/11. 1919.) SCHAEF.

Antonie Everbeck, geb. Dehnicke, Berlin-Steglitz, Sclinelltrockner fiir phurnia- 
seutische oder ahnlićhc Praparate, dad. gek., daB eine im Kessel (o) (Fig. 27) ge- 
lagerte Heizsehlange (c) zu einem daruberliegenden Trockenraum (b) fiihrt und in 
mit Luftaustrittsoffnungen (k) yerschene Bohrstiicke yon mit Zwischenwiinden aua- 
geriisteten Einsiitzen (d, e, f) mundet, dio in bekannter Weise unabhangig von- 
einander drehbar sind. — Ein Vorteil des Gegenstandes der Erfindang ist, daB er 
im kleiuen MaBstabe tragbar hergestellt werden kann, um beąuem in sogenannten 
fliegenden Lazaretten in Lazarettziigen usw. benutzt werden zu konnen. Es ist 
nicht erforderlich, alle Proben zu gleicber Zeit einzusetzen oder herauszunehmen, 
yielmehr kann die Beechickung unbeschadet der anderen Proben jeder Zeit erfolgen. 
(D.EP. 315528, KI. 82a yom 17/6. 1917, ausg. 7/11. 1919.) S charf;

S an s Peter Dinesen, Herloy, Danemark, Vorriehtung cum Troćknen von 
kórnigem Gut in Sdcken oder ahnlichen porosen und nachgiebigen Umhiillungen 
nach 312764, dad. gek., daB der Sack (3) (Fig. 28) innerhalb der Offnung des 
llaumes (2) durch einzelne Stabe gestutzt wird, welche in einer der oberen Sack- 
flSche annahernd gleichlaufenden Flachę liegen. — Die Leistcn sind' bo auBgeffihrt,

Fig. 26. Fig. 27.
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daB der Sack nur an einzclnen Stellcn gcsttitzt wird, ohne jcdoch einerseits den 
Luftstrom abzulenken u n d  andererBeits die Abdichtung des Sackea am Rande der 
Offnung zu beeintrachtigen. AuBer a u f  dem Rahmcn 2 rubt der Sack gemiiB der 
Erfindung auch auf Stangen 4 u. 5, dereń Endcn in Lochern oder Einschnitten 7 
von Bohlen 6 gehalten werden, die an den S eiten  deB L uftkanalB  befestigt Bind. 
(D.R.P. 315548, KI. 82a vom 24/7. 1917, ausg. 8/11. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 312764;
O. 1919. IV. 262. Liinggte Dauer: 31/12. 1930.) S c h a b f .

tnsssafs&K.
Fig. 28. Fig. 29.

A ktiebolaget Cellulosa, Stockhoim, und Gunnar F red rik  Magnuson, Gcfle,
Ycrfahren und O fen zur trochnen Destillation oder z urn Trochien von organischen 
Stoffen fUr sieli allcin oder in Mischung mit anorganischen Stoffen, wobci die 
Cbertragitug der Warnie von der Wiirmequelle auf das Gut, welches trocken 
destilliert oder getrocknet werden soli, hauptsachlich durch Zirkulation der beim 
Prozesse gebildeten Gase erfolgt, 1. dad. gek., daB die Gase mittelB beaonderer 
Anordnungen gezwungen werden, an dem Destillations- oder Trocknungsgute in 
der Hauptrichtung von oben und nach unten yorbeizustromen. — 2. Verf. nach 1, 
wobei ais Warmeąuelle Heizkorpcr yerwendet werden, dad. gek., daB die von 
dem Gute abgekahiten Gase beim Vorbeistromen an den Heizkorpern im Gegen- 
strom gegen die Feuergase in dieseu eingeleitct werden. — 3. Ofen zur Aus- 
fuhrung des Verf. nach 1 und 2, dad. gek., daB die Heizkorper in einer zwischen 
zwei Destillations- oder Trocknungsraumen angebrachten Wiirmekammer angeordnet 
Bind, welche sowohl oben ais unten mit den genannten Raumen in Verbindung 
Bteht, und daB in einer oder mehreren von diesen Yerbindungen oder Kammeru 
Geblase, Injektoren oder andere ahnliche Yorrichtungen zum Hcrbeifiihren der 
angegebenen Zirkulation der Gase angeordnet sind. — 4. Ofen nach 3, dad. gek., 
daB oberhalb der Destillationsraume u. der Warmckammer eine Druckkammer (6) 
(Fig. 29) angeordnet i B t ,  aus wclcher die Gase durch besondere Offnungen (8) in 
den oberen Teil der Destillationsriiume (7) eingepreBt werden. — Zwei weitere 
Patentanspruche. Der Ofen dient zur trockenen Dest. oder zum Trocknen von 
z. B. Holz, sowie Ablaugeu der CelluloBefabriken o. dgl. (D.R.P. 315497, KI. 12 r 
vom 11/1. 1917, ausg. 6/11. 1919.- Prioritat Schwedcn vom 1/12. 1916.) S c h a r f .

T. Johnston, Friihere Typen der engliechen Respirator en. Der Yf. schildert 
die Entwicklnng der englischen Gasmaske. (Chem. News 119. 188—89. 24/19. 
1919.) J u k o .

III. Elektrotechnik.
.Elektro-Osmose A.-G. (Graf Schwerin Gos.), BerliD, Vorrichtung zur elektro- 

osnwtisćhen Entwasscrung yon tierisehem, pflauzliehem und mineralischem Gut mit 
einer ais Fordermittel fur das Gut dieneuden, bewcglichcn WasBerabscheidungs- 
elektrode, 1. dad. gek., daB diese Elektrode ala uber eine roatformige Unterlage 
hmwegzufahrendes Band ausgebildet ist, das aur Fullung periodisch gegenaber der 
underen, feststehend angeordneten Eloktrode yersehoben wird, w&hrend zur Ent-
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leerung eine Relatiybewegung zwischen der Wasserabscheidungaelektrode u. einem 
A bB treifer o der dem Gut aelbst vorgenommen wird. — 2. Vorrichtung nach 1, 
dad. gek., daB dio Waaaerabacheidungselektrode ais endloses Band auagebildet ist, 
das fiir dio Entleerung mit einem den Durcbtritt des entstandenen Kuehens ge- 
stattenden Auaachnitt yersehen ist. — Durch diese Ausgestaltung und Verwendung 
der Waaserabscheidungselektrode wird gegenuber der alten Anordnung vor allen 
der Vorteil erzielt, daB der Fiillungsyorgang gleichmaBiger gemacht u. beachleunigt 
wird, indem die Notwendigkeit fortfiillt, eine groBe Zahl von getreńnten Kiisten 
besondera zu fiillen und im bereits  gefullten Zustand in den Osmosierungsraum 
zu schicken. Die Entleerung gestaltet sich ebenfalls giinstiger. Zeichnung bei 
Patentsehrift. (D.R.P. 316444, KI. 12d vom 14/2. 1918, ausg. 28/11. 1919.) S c h a r f .

Elektro-Osmose A.-O. (Graf Schwerin Ges.), Berlin, Verfahren sur Zu- 
fuhrung des Gutes lei elektroosmotischen Entuiasscrungsapparaten, 1. dad. gek., daB 
das zu entwiiasernde Gut liinga derjenigen Elektrodę zugefiihrt wird, au welcher 
die FI. sich abscheidet. — 2. Vorrichtung zur Auafiihrung des Verf. nach 1, dad. 
gek., daB die Fiilloffnungen nachst derjenigen Elektrodo angeordnet sind, an der 
die FI. sich abscheidet. — 3. Vorriehtung nach 2, dad. gek., daB die Fiillkaośile 
durch die Elektroden gefiihrt aind. — Das friache Gut begegnet auf seinem Wege 
dann einer eehr fliisaigkeitsreichen und nur geringen Widerstand bietonden Schickt 
und legt aich gewissermaBen auf die bereits entwaaserte Schicht, welche nicht mehr 
gestort werden kann. Zeichnung bei Patentsehrift. (D.R.P. 316494, KI. 12d vom 
21/10. 1917, ausg. 28/11. 1919.) Sc h a r f .

Elektro-Osmose A.-G. (Graf Schwerin Ges.), Berlin, Elektroosmotischer Ent- 
wasserungsapparat, 1. dad. gek., daB zwischen den Elektroden Distanzbolzen, z. B. 
in Form von Stiften, Rahmeu u. dgl. isoliert gegen eine Elektrode angeordnet sind. —
2. App. nach 1, dad. gek., daB die Zufiihrungskaniile fiir das zu entwiissernde Gut 
in der Weiae ausgefiihrt sind, daB eio gleichzeitig ais Distanzbolzen dienen. —
3. App. nach 1, dad. gelc., daB die Distanzbolzen an derjenigen Elektrode mecha-
nisch befestigt sind, an weleher sich das feste Gut abscheidet. — Durch die 
Distanzbolzen wird ein gleiclibleibender Abatand der Elektroden gewiihrleiatet und 
ein Durchbiegen deraelben yerhindert. Zeichnung bei Patentsehrift. (D.R.P. 316495, 
KI. 12 d yom 21/10. 1917, ausg. 28/11. 1919.) Sc iia r f .

Elektro-Osmose A.-G. (Graf Schwerin Ges.), Berlin, Yorrichtung zur elektro- 
omnotischcn Entwasserung von pflanzlichein, tierischem oder mineraliachem Gut in 
Art der sog. Kammerpressen, 1. dad. gek., daB die die Kammer bildenden, mit 
Aussparungen yersehencn Platten ala Elektroden ausgebildet sind. — 2. Yorrich
tung nach 1, dad. gek., daB eine oder beide ala Elektroden auagebildete Platten 
der Kammer durchliiasig auagebildet sind. — 3. Yorrichtung Dach 1, dad. gek., daB 
die Rahmeu mit Riefelungen yersehen sind, die mit einem Filtertuch oder Draht- 
gewebe bespannt sind und mit einem Ablaufkaual in Vcrb. stehen. — Dadurch, 
daB die die Kammern bildenden Platten gleichzeitig die Elektroden darstellen, wird 
eine Behr einfache und stabile Bauart erreicht. Die Anzahl der zur B. der Kammern 
erforderlichen Teile, die zu isolierenden Stellen, sowie die durch Pressung zu dich- 
tenden Stellen werden dadurch yerringert. Zeichnung bei Patentsehrift. (D.R.P. 
Nr. 316496, KI. 12d vom 21/10. 1917, ausg. 5/12. 1919.) S c h a r f .

Elektro-Osmose A.-G. (Graf Schwerin Ges.), Berlin, Doppeleleklrode fiir 
elektroosmotische Zwecke, 1. dad. gek., daB ein rostartiger TrUger beideraeita mit 
losbar angebrachten Metallgeweben belegt ist. — 2. Desgl. naeh 1, dad. gek., daB 
ais rostartiger Triiger Wellblech benutzt ist, auf dem beiderseitig je ein metallisches 
Gewebe aufruht. — 3. Desgl. nacb 1, dad. gek., daB zwei durchlochte Bleche durch 
Bolzen oder ein Wellblech mit Abstand zu einem TrUger yerbunden sind, auf 
dessen beiden Seiten je ein Drahtgewebe losbar befestigt ist. — E b ergibt sich so
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vor allem e ine sehr einfacbe Bauart u n d  eine leichte Herat. der Doppelelektrode, 
olme daB dereń mechanische Festigkeit beeintrachtigt wird. Ferner laBt sich eine  
solche Doppelelektrode a u f  e in e  geringe Dicke bringen und bedeutet gleichzeitig 
e ine Materiał-und G ew ichtB ertjparnis. Zeicbnung bei Patentschrift. (D.R.P. 3 1 6 5 9 3 , 
KI. 1 2 d  vom 21/10. 1017, ausg . 2/12. 1010.) 8CHAB&

E rnst H aagn , U ber eine selbsttaligc Temperaturregelung fiir clclUrische 6 fen. 
Bei elektrischen Widerstandsofen lassen sich die Schwierigkciten der Einhaltung 
bestimmter Temperaturen und die Stromvergeudung durch eine selbettiitige Tem
peraturregelung vermeiden. Ais neue Methode wird die Anderung des Heizwider- 
standes mit der Temperatur fiir die Kegelung benutzt. Mit Erreichung des 
Widerstandes, der einer bestimmten Temperatur entspricht, wird der Strom auf 
bestimrnte Zeit ausgeschaltet. Die Konstruktion des Relais, das auf einen be
stimmten Widerstand anspricht, beruht auf Verwendung einer Strom- und einer 
entgegengesetzt wirkenden Spannungsspule. Die Stromersparnis mit diesern selbat- 
tatigen Regulator betriigt gegeniiber der Regclung mit Vorschaltwideratand 50% 
und mehr. Die Regelung ist durch Patente geBchutzt. (Elektrotechn. Ztscbr. 
40. 670—72. 18/12. 1019. Elektr. Abteilung der W. C. H e e a e u s , G. in. b. H., 
Hanau.) J .  MEYKB.

"Werner Germershausen, Berlin-Schoneberg, und A rthur Partzscli, Berlin- 
Karlshorst, Kathode fiir dampf- oder gasgefiillte Entladungsrohren, beatehend aus 
einem mit der Stromzufiihrung yerbundenen Leiter aus in der Hitze Elektronen nicht 
aussendendem Stoli’ und aus einem in dessen unmittelbarcr Nahe, aber isoliert, an- 
geordneten, mit einer frełen Flachę ihm zugewendeten Vorrat aus einem bei niederer 
Temp. ais der Leiter verdampfenden, eine feste M. bildenden Metali. — Ais ver- 
dampfendes Metali yerwendet man z. B. Eisen, Nickel, Kupfor oder Aluminium; ais 
Kathode kann Platin benutzt werden. (D.R.P. 315990, Kl. 21g yom 8/7. 1917, 
ausg. 17/11. 1019) Ma i .

F ritz  Schroter, Die Technik der Entladungsrohren. Fiir yeraehiedene Zweeke 
der Schaltungstechnik sind neben den Gliihkatliodenrobren mit unyollstandiger 
Entladung, die neuerdings besonders in der drahtloseu Telegraphie hohe Bedeutung 
erlangt haben, auch Rohren mit selbstiindiger Entladung in yerd. Gasen und un- 
geheizter Kathode anwendbar. Die allgemcinen physikalischen Eigenschaften solcher 
edelgasgeflillten Rohren mit einem im Bereich der normalen Starkstromspannungen 
liegenden kritischen Entladungspotential werden besproehen und die yerschieden- 
artigen Ventilwrkgg., die sie auf Strom u. Spannung ausiiben, erlautert. (Elektro
techn. Ztachr. 40. 685-87. 25/12. 1019.) J. M e y e r .

A tlgem eine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, Entladungsrohre mit zioei oder 
mehr aufier Anodę und Kathode vorhandtnen Giltern, dad. gek., daB die Gitterdriihte 
des einen Gitters sich mit denen dea anderen oder der auderen Gitter kreuzen. 
(D.R.P. 316010, Kl. 21 g vom 9/5. 1918, ausg. 18/11. 1019.) Ma i.

Siemens & Halske, Akt.-Ges., Siernensstadt b. Berlin, Betriebseinrichtung fur  
Kontgenróhren mit einer von einem Unterbrecher bcein/lufiUn Hochspannungsąuelle, 
gek. durch eine von der Primarwicklung der Hochspanuung6quelle angeordnete 
Elektroncnstahlrohre, dereu zwischen Elektronenąuelle u. Anodę liegende Zwischen- 
elektrode in an sich bekannter Wcise durch eine Schaltyorrichtung wechstlweise 
solche Potentiale erhalt, daB der Elektronen strom zur Anodę abwechselnd plotz- 
lieh unterbrochen und (zweckmiiBig langsam ansteigend) wieder hergestellt wird. — 
Es wird so eine yollkommen funkenlose Unterbrechung crzielt. (D.R.P. 316105, 
Kl. 21 g yom 14/12. 1917, ausg. 21/11. 1919.) Ma i .

M G ildem eister, Eine Heine Poulscnlampe fiir MejSzwecke. Zur Erregung 
ungcdampfter, freąuenter Schwingungen mittels der Lichtbogenmetbode wird eine 
kleine Poulscnlampe benutzt, die sich hinsichtlich Konstanz und Ansprucbslosigkeit
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in bezug auf Nachregulierung sehr gut bewiibrt bat. Das Wesentliche ist, daB die 
mit WaBseretoff gefiillte Gaskammcr vou einem unten offcuen, in ein GefaB mit 
Mineralol eintauchenden Glaszylindcr gebildet wird, wodureh yollige Dichtheit und 
beąuome tFberwachung des Licbtbogens gesichert ist. (Elektrotechn. Ztacbr. 40 
616—17. 27/11. 1919. Physiolog. Inst. d. Univ. Berlin.) J. Me y e r .

Joh an n  Kremenezky, Wien, Gleichrichterzelle, dercn Leiter erster Ordnung 
•aus Aluminium und Eisen besteheu, von denen letzterer den ersteren mantelartig- 
umgibt, dad. gek., daB die beidon Elektroden an den Enden des rohrenfórmigen 
Behiilters befestigt und mit Metallkappen leitend yerbunden Bind, welche die An- 
schluBkontakte tragen. — Die mit der Aluminiumelektrode yerbundene Kappo be- 
Bteht zweckmiiBig aus Aluminium. (D.R.P. 315991, KI. 21 g vom 11/12.1918, ausg. 
17/11. 1919. Die Prioritiit der osterr. Anm. yom 14/3.1918 ist beanspiucht.) M ai,

Bergm ann-Elektrizitats-W erke, Akt.-Ges., Berlin, Ziinduorrichtmig fiir Metali- 
dampfgleichriehter, dad. gelt., daB die zur Einleitung der Ziindung erforderliche Be- 
rtthrung zwiscben Zundanode u. Kathode bei feststebender Ziindauode durcb iiuBere 
Beeinflussung des (1. Kathodenmetalles hervorgebracht wird. (D.R.P. 313161 , KI. 
21 g  vom 22/10. 1918, ausg. 21/11 . 1919.) Ma i.

Johannes M enhold , Berlin, Yerstfirkungscorrichtung fiir schwache Wechsel- 
Mroinc, bestebcnd aus einer Entladungsrobre mit einer liatbode aus einer ein niedriges 
KathodengefiiHe im Edelgasraum besitzenden Substanz oder einer Legierung davon 
im Edelgasraum der Rolire u. mit einem Siebe oder mehreren Sieben zwischen der 
Kathode und der Anodę, dad. gek., daB die Anodę behufs yerstarkter Auslosung 
der Hilfsenergie in eine Spitze ausgczogen ist, wiLlirend die Kathode gegebenenfalls 
behufs weiterer Herabdrfickung des Kathodengefalles durch radioaktive3 Materiał 
bestrahlt wird. — Substanzen von niederem Katbodengcfallc sind die Alkalimetalle.
D.R.P. 316408, KI. 21g vom 4/4 . 1917, ausg. 25/11. 1919.) Ma i .

IV. Wasser; Abwasser.
E. Rosenboom, Das Wasserwcrk der Gemeinde Schiffbek lei Hamburg, mit Tief- 

brunnenpumpen, Enteiscnung und eleklrisch-autmnatischcni Betrieb, oline Hochbehalter. 
Besuhreibung des Wasserwerkes einer Gemeinde rein stadtischen Charakters von 
etwa 10000 Einwohnern', bei dem durch Herstellung eines elektriseh betriebenen 
selbsttiitigen Pumpwerkes an Stelle eiues HochbehUltora die Bau- und Betriebs- 
kosten auf das denkbar geringste MaB beschriinkt werden sollten. (Ztschr. f. 
W asserTers. 6. 81—84. 16/11. 89—94. 16/12.1919. Wandsbek.) S p l i t t g e r b e e .

Pospisohil, Berechnung des Versorgungsrohrnetzes und der Wassercerteilung 
der Wiener Hochąudlenlcitungen. Nach Inbetriebnahmo der II. Wiener Hoch- 
ąuellenleitung im Jahre 1910 wurde mit der Berechnung des Versorgungsnetzes 
begonnen, wobei eine nomographisehe Darstellangsweise der Druekyerluste gute 
Dienste leistete (vgl. Ztschr. Ver. Gas- u. Wasserfachmanner Ost.-Ungarns 59. 182; 
C. 1919. IV. 654). Uber die Ergebnisse dieser Berechnung und iiber die Grund- 
satze fiir die Verteilung dea yerfiigbaren W. beriehtet Vf. ausfuhrlieh unter Bei- 
gabe von 2 Zahlentafeln und 2 graphischen Darstellungen. (Ztschr. Vev. Gas- u. 
Wasserfachmanner Óst.-Ungarns 59. 231—38. 1/10.1919. Wien.) Sp l it t g e r b e e .

Aug. P. M eyer, Erfahrwngen beim Betrieb von Sandfiltern. Im Gegensatz zu 
amerikaniąehen Erfahrungen hat sich in Chemnitz der Vers., das Abschalen der 
obersten Filterschicht nach teilweiser Filteryerstopfong dui'ch Aufharken za ersetzeu, 
nicht bewahrt. (Ztschr. f. Wasseryers. 6. 94-95-16/12.1919. Chemnitz.) S p l it t  (i.

Hugo KuM, Eiti tieues Yerfahren zur Enthartung und Enteisenung des Wćischerei- 
betriebswassers. (Ztschr. f. ges. Testilind. 22. 495. 10/12. 503. 17/12. 1919. Klei. — 
C. 1920. II. 33.) SOyern.

Entkeim nng der Trink- und Gebrauchswasscr. (Nenes Waaaer-Entkeimuoga-
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verf. D.R.P.) Nach einem historiselien Uberblick iiber die Entw. der Verff., die 
bisher zur Entkeimung von W. benutzt worden sind, wird das neue Cblorgasverf. 
der Deutschen Sanitiitswerke G. m. b. H. in Frankfurt a. M. in eeiner Wrkg. und 
Anwendungamoglichkeit kurz bescbrieben. (Wasser 15. 390. 5/12. 1019.) Sp l it t g .

W ilhelm  Raderm acher, Wiesbaden, Ycrfdhren zur Klarung ton Abwasscr und 
zur Ecgclung des Schlammanfalles in mehrkammerigcn Absitzraumen, die durch 
Bodeuschlitzc mit Schlammfaulriiumen in Verb. stehen, dad. gek., 1. daB das Abw. 
zwischcn den Kammern durch verscblieBbare WandoffnuDgen weehselaeitig aus- 
getauscht wird. — 2. Yerf. nach 1, dad. gek., daB das ungeklarte Abw. abweehBelnd 
den inneren und den auBeren Kammern zugefilhrt, das geklarte Abw. den ent- 
gegengesetzten Kammern entnommen wird. — Auf diese Weise wird der gesamte 
Schlaminanfall allmahlich gleichmaBig auf den ganzen Faulraumąuerfiehnitt vertełlt. 
Dies ist ein Fortsehritt, der crst ohne Betriebsnachteile die AnwenduDg flaeher u. 
entsprechend billiger Sclilammraume au Stelle der bisher gebrauchlichen tieff-n u. 
kostspieligen Bauarten ermoglicht. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 317205, 
KI. S5c vom 14/12. 1918, ausg. 12/12. 1919.) Sciiarf.

J . C. P h ilip , Ecmcrkung iiber cinige Abwasscr aus Zinn rerarbcitenden An- 
lagen in Cornwall. Zwei solche Wiisscr enthielten kein Sn, auch nicht in kolloi- 
daler Form, ein drittes enlhielt nur sehr wenig und wegen der Zus. des W. nur 
schwer nacliweisbares Sn, dessen Zustand, kolloidal oder nicht, nicht niiher bestimmt 
werden konnte. (Bulletin of the Institution of Mining and Metallurgy, Aug. 1919; 
Chem. News 119. 113. 5/9. 1919.) ' RO u l e .

G. D orfm iiller, Ersatz von a-Naphthol durch Amiiioniummolybdat zum Nach- 
ioeis geringer Mengen von Zuelcer im Kesselspeisewasser. Es handelt sich liier urn 
den Naehweis von Zucker in Lsgg. von weniger ais 0,05%. Man versetzt 0,5 ccm 
der zu priifenden FI. mit 10 Tropfcn (=» 0,4 ccm) HOL (die 25°/0ig. reine HC1 des 
Handcls mit dcm gleichen Raumteil W. verd.) u. dann mit 20 Tropfen (=■ 0,8 ccm) 
Ammoniumtnolybdatlsg. [100 g zu 1 1 W.], kocht auf und laBt stehen. Es tritt 
bei Gegenwart von Zucker mehr oder weniger rasch Blaufśirbung auf. Das ein- 
schlagige Schrifttum wird berUcksichtigt. (Dtsch. Zuckerind. 44. 574—75. 28/11. 
1919. Inst. f. Zuckerind.) RWh l e .

V. Anorganische Industrie.
J . F. v, Oss. Die Schicefelsuurclage. Die Aussichten der Schwefelsaure* 

Industrie und der damit im Zusammenhange stehenden Verarbeitung der Zinkerze 
und Phosphate werden in groBen Zttgen besprochen. (Chem. Weekblad 17. 5 
bis 6. 3/1.) H a k t o g h .

Berlin-Anhaltische M aschinenbau-Aktien-Gesellschaft, Berlin, Verfahren 
zur Herstellung von Ammonnitrat durcli Einwirkcn von Ammoniakgas au f ver- 
dunnie Saljpetersdure, dad. gek., daB die Verdunnung der SalpeterBaure mit k. ge- 
siittigter Ammoniumnitratlsg. erfolgt, und daB wiihrend der Neutralisation der freien 
Saure durch Ammoniak die entsteliende Wiirme durch standiges kreisliiufiges Fiihren 
eines Teiles der Ammoniumnitratlsg. durch einen Kiihler dem Reaktionsgemisch 
entzogen wird. — Bei der Verdampfung der Lauge wird gegenuber der Anwendung 
von W. ais Verdiinnungsmittel filr die Salpetersiiure an Warme u. Kraft gespart. 
(D.R.P. 299602, KI. 12k vom 18/9. 1915, ausg. 10/12. 1919.) Ma i .

Berlin-Anhaltische M ascliinenbau-Aktien-Gesellschaft, Berlin, Verfahren 
zum teilweisen Ersatz der Schwefelsaure durch Bisulfat bei dem direkten Ammon- 
eulfatuerfahren, dad. gek., daB zur Herst. der Bisulfatlsg. an Stello vonW . die vor 
und bei der h. Entteerung entfallenden Kondensate verwendet werden. — Bei dem 
direkten Yerf. wird das Gas in h. Zustande entteert u. h. in den Sattiger geleitet
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die Kondensate enthalten fast nur Ammoniak. (D.R.P. 299742, KI. 12k vom 16/7. 
1915, auag. 10/12. 1919.) M a i .

Chemiseke Industrie-Aktien-Gesellschaft und Franz W olf, Bochum, Vcr- 
fdhren zur Herstcllung von scliwcftlsaurem Ammonium aus Gaswasser mittels Gips 
und Kohlensiiurc unter gleielizeitiger Freimachung des Schwefelwasseratoffs, dad. 
gek., daB dic Kohlensaure unter Druck auf das Gipa- u. Gas-Wassergemisch zur 
Wrkg. gebracht wird. — Ohnc Anwendung von Druck findet die Umsetzung nur 
langaam und unyollkommen statt. Der freigcmachte Schwefelwasserstoff wird aus 
der filtrierten Lsg. durch Erhitzen auagetrieben und dann iłber Raaeneiaenerz ge- 
leitet. (D.R.P. 299752, KI. 12k vom 20/5. 1910, ausg. 10/12. 1919.) Ma i .

Ferdinand W inkler, Wien, Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus 
Jlarn und sticlsło/fhaltigcn Abwassern, dad. gek., daB die Klarteiche von Fabrik- 
abwassern ais Kathodenabteilungen und mit den Kathodenteichen in Verb. stehende 
Nebenteicbe ais Anodenabteilungcn dienen. — Die Verarbeitung erfolgt wie bei 
dem Verf. des Hauptpat., wo nach der Elektrolyae eine Aufschwemmung von harn- 
stoffzeraetzenden Mikroorganismen (z. B. Bacterium coli commuue, Bacillus proteus, 
Milchaaurebacillen, Urobacillus liquefacien3 u. Staphylocoecua ureae liąuefaeiena) in 
ureasenhaltigen Fil. oder die auf ureasenhaltigen Nahrmaterialien gewachaenen 
Reinkulturen dio3er Mikroorganismen zugeaetzt werden, welche bei Bruttemp. einige 
Stdn. zur Einw. gelangcn. (D.R.P. 302582, KI. 12k vom 4/10.1916, auag. 10/12. 
3919; Zus.-Pat. zu Nr. 30034-2; Ztschr. f. angew. Ch. 30. II. 339 [1917]; C. 1917. 
II. 509.) M a i .

H. GroBmann, Aus der Fruhzeit der deutschcn Kaliindustrie. lin Jahre 1876 
erliifit die Liebigstiftung ein Preiaausachreiben tiber die zweckmaBigate Verwen- 
dung von Kaliumaalzen. Der Text der YerofFentlichung iat im wesentlichen von 
H e n n e jie r g , Gottingen, yerfaBt. Die Publikation der Preiaaufgabe zeitigt eine urn- 
fiingliche Korreapondenz; Yf. publiziert dayon einige beaonders charakteriatiache 
Briefe, von Prof. A. F r a n k , Charlottcnburg und yon dem Landwirt V. R im p a u - 
Langpnstein, welche beaonders helle Streiflichter auf die damals viel umatrittcne 
Kalifrage werfen. (Kali 13. 309—17. 1/10. 1919. Berlin.) V o l h a r d .

Ludw ig Jung, E in ncucs Kiihlnerfahrcn fur Kalilauge. Das bisher angewen- 
dete Verf. zur Kiihlung von Kalilaugen in Kiihlkiistcn oder in KuhlachifFen durch 
ruhendc Luft hat den Nachtcil, daB es groBen Aufwand an Platz, Anlage und 
Arbeitskosten bedingt. Der neue, von B a l c k e  konstruierte Kuhler bedeutet einen 
wesentlichen Fortschritt: die Kiihlung erfolgt durch Leitung der Lauge tiber einen 
Rieselturm; der herabrieselnden Lauge wird Luft entgegengeblaaen. Aueh bei 
teilweiser Eratarrung der Lauge iat durch geeignete Einrichtung die Luftzirkulation 
geaichert. Vergleichendc Verss. mit alter und netier Kuhlyorricktung ergaben bei 
Kastenbetrieb 100, bei Kuhlcrbetrieb 20 Arbeitastunden pro Tag; die Jahresersparnis 
betrug 57000 M. (Kali 13. 281—85. 1/9. 1919.) V o l h a r d .

YI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
Carl Schneider, Ribnitz, Mecklbg., Bcheizungscinrichtung fiir Schachtofcn o. dgl., 

bei denen der Brennraum durch Gurtbogen abgegrenzt wird, 1. dad. gek., daB dic 
Gurtbogen im Schachtofen beweglich angeordnet sind, ao daB sic auf dem Brenn- 
gut aufliegen und mit ihm zugleich ab wiirfs riicken. — 2. Deagl. nach 1, dad. 
gek., daB die Zuleitungen fiir den Brennatoff (Gas o. dgl.) in den beweglich an- 
geordnełen Gurtbogen angebracht sind. — Die losen Gurtbogen konnen z. B. durch 
einen gemeinsamen GuBkorper zu einem einheitlichen, an Ketten o. dgl. aufgehiingten 
Brenner yereinigt werden, den man in regelmaBigen Zeitabstanden ein Stiick empor- 
winden und auf das inzwiachen aufgeschichtete neue Gut wieder aufsetzen kann. 
Infolgedessen bleibt der Brennraum unabhangig yon dem MaBe des Ziehens und
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Gichtens des Ofens stets gleieli groB, so daB alles Gut gleichmaBig stark gebrannt 
wird. Elf weitere Anepriiche, sowie Zeiehnungen in der Patentsehrift. (D.E..P. 316436, 
KI. 80 c vom 16/3. 1918, ausg. 8/1. 1920.) S c h a r f .

Eranz K arl Meiser, Numberg, Vcrfahrcn sum Betrieb von Kammerringofen 
mit iibcrschlagendem Feiier, 1. dad. gek., daB zwei benachbarten, gleichzeitig be- 
feuerten Kammern die heiBe Verbrennungsluft mittels eines Hilfaluftkanals un
abhangig yoneinander zugefUhrt wird. — 2. Verf. naeh 1, dad. gek., daB mittels 
eines Hilfarauchkanals der Rauch ans der ereten befeuorten Brennkammer unter 
Umgehung der zweiten ebenfalls in Feuer stelienden Kammer der nachstfolgenden 
Kammer zugefiihrt wird. — 3. Verf. nach 1, dad. gek., daB die abgezweigte HeiB- 
luft unmittelbar dem Brenner der zweiten bofeuerten Kammer zugefiihrt wird. — 
Das Verf. erlaubt, in der ersten Brennkammer mit dem gewiinschten Luftminimum 
oder auch reduzierend zu arbeiten und gleichwohl in der nachsten Kammer un
abhangig zu brennen. Wahrend die yorzuwiirmeuden und abkiihlenden Kammern, 
wie bukannt, hintereinander gesehaltet sind, sind die zwei im Feuer befindlichen 
Kammern parallel gesehaltet. Die abkiihlenden Kammern werden also yon der 
doppelten Luftmenge durchstromt, wodurch es moglich wird, die groBe Warme- 
menge, die in den Bodenkaniilen und dem Einsatz enthalten ist, yollkommener 
auszunutzen. Zeichnung bei Patentsehrift. (D.R.P. 316535, KI. 80e yom 27/6.
1917, ausg. 29/11. 1919.) S c h a r f .

Gebr. Pfeiffer Barbarossawerke, Kaiserelautem, Verfahren und Vorrichtung 
zur Verhutw»g von Słaubbildurg bcim JEnłleercn von Schachłofen, 1. dad. gek., daB 
in den das Brenngut aufnehmenden Entlecrungstrichter Druckluft injektorartig ein- 
geblasen wird, so daB in der AuslaBmiindung des Entleerungstrichters AuBenluft 
angesaugt wird. —■ 2. Vorrichtung zur Ausfiilirung des Verfs. nach 1, dad. gek., daB 
mitten im AuslaB des Entleerungstrichters (a, Fig. 30) eine Druckluft zufiihrende 
Duse (6) mit oder ohne dariiber befindlichem, feststehendem oder yerstellbarem Streu- 
kegel (c) angeordnet ist. — 3. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfs. nach 1, dad. gek., 
daB seitlich im AuslaBstutzen des Ent
leerungstrichters eine oder mehrerc Dusen 
(6) mit dariiber befindlichen Schutzfliichen 
(d) angeordnet Bind.  — Der Vorteil dieser 
Ausfuhrung besteht in der wesentlichen 
VergroBerung des Austrittsquerschnitts 
fiir das Brenngut. Anstatt die PreBluft £ 
durch melircre Diisen austreten zu lassen, Fig. 30.
kann man sic auch durch einen zweckmiiBig kcgelformig gcstalteten Ringschlitz in 
den Entlcerungstrichter einfiihren. Die Windkammer wird hierbei von einem aua- 
gebauchtcn Mantelkorper nnd einem im Innem dieses Mantelkorpers befindlichen, 
in der Hohenlagc yerschiebbaren Hohlzylinder gebildet. Infolgc dieser Verscbieb- 
“barkeit des Hohlzylinders, die hier beispielsweise in einfachster Weise durch An- 
bringung yon Latiglochschrauben angedeutet wird, ist es moglich, nach Belieben 
einen groBeren oder kleineren ringformigen Austrittsąuerschnitt fiir die PreBluft 
zu schafFen und so Luftpressung, Luftmenge u. Saugwirkung zu regeln. (D.R.P. 
315696, KI. 80c, yom 9/1. 1919, ausg. 11/11. 1919.) SCHARF.

Die Glasentfarbungsm ittel. Glas hat infolge des Gehaltes seiner Roh- 
materialien an- mannigfachcn Eisenyerbb. yon Haus aus einen griinlichen Stich. 
Dieser wird durch folgende Entfiirbungsmittel beseitigt: Nickeloxyd, Kobaltoxyd, 
Braunstein, Antimonoxyd, Selen, Arsenik. Die Anwendung und Dosierung dieser 
Mittel wird naher besprochen. (Glas-Ind. 30. 305—6. 30/11. 1919.) W e c k e .

Die Schmelzang des Glases. Nach eingehender Besprechung des Vorganges 
der Glasschmelze wird die B. der Glasgalle und ihre Beseitigung erortert. Zum
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SchluB werden die Scłimelzfehler, ihro TJrsacben und ihre Behebung behandelt, 
(Glaa-Ind. 30. 313—14. 7/12. 321—22. 14/12. 1919.) W e c k e .

Bas HoM glas. Es werden die Satze fiir Feinweifi-, WeiB-, HalbweiB-, Wannen- 
weiB-, Zylinder-, Kelchwaren-, Medizin-, Kochkolben-, Wasserstand- u. Glublicht- 
birnenglas angegeben. (Glaa-Ind. 30. 329. 21/12. 1919.) W e c k e .

Das Schliff- und K rystallg las. Zu unterscheiden ist das deutache Kryatall- 
schliffglas vom englischen und franzosiscbcn Krystallglas, das viel Bleioxyd auf- 
weist. Es werden vier Siitzo fiir SchlifFglas und je einer fiir Krystall- und Halh- 
krystallglas angegeben. (Glas-Ind. 30. 338. 28/12. 1919.) W e c k e .

E ndell, tiber Zerstorungserscheinungeii aa Hochsjpannungsisolatoren. Eine 
Ehrenrettung des Zements. Die zumeist im dritteu bis fiinften Jahro auftretenden 
Zerstorungserscheinungen an Hochspanuungsisolatoren wurden fast immer auf 
schlechte Eigenschaften des ais Kitt verwendeten Portlandzements zuriickgefiihrt. 
Inzwischen ist festgestellt, daB die Zertrummerung lediglich eine Folgę der ver- 
Bchiedcnen Warmeausdehnungen des Porzellans und des Zeraentkittes ist, da die 
Warmeausdehnung des Portlandzements yiermal so groB ist wie dio des Porzellans. 
(Zernont 8. 631-32. 25/12. 19i9.) W e c k e .

P. H. Bates, Die Abliangigkeit der Eigenschaften des Portlandzements von 
seiner Brenntemperatur. Vf. fand bei seinen Vcrss. folgendes: 1. Der Gehalt an 
3CaOSiOs steigt mit der Brenntemp. Die Eisenyerb. iindert sich mit den Hitze- 
graden, etwas unter der erforderlichen Temp. verbindet sie sich mit dem Ortho- 
silicat und verhindert dio Kiickbildung der y-Form aiis der /5-Form bei der Ab- 
kubluug und hierdurch das Zerrieseln der Klinker. — 2. Verschiedene Roh- 
materialien konnen Zemeute gleiclier Eigenschaften und aus denselben Mincral- 
individuen geben; die Mengenverhiiltnisso dieser Mineralien wurden jedoch nicht 
gepriift, es liegt aber kein Grund vor, erheblieho Abweichungen zu vermuten. 
Der vereinigte EiufluB der yeriinderten Gehalte an 3CaOSiO,, 3Ca0Als03 und 
freiem CaO ist nur gering, da auch bei geringen Brenngraden die Festigkeit nicht 
allzusehr abfiillfc Das «  Orthosilicat ist nur in dem einen Falle von 1500° gefunden 
worden, in dem auch die Festigkeit besonders nach 7 Tagen sehr gering war; je
doch lasscn sich hieraus noch keine Schlusse ziehen. (Zement 8. 584—85. 27/11. 
595-98. 4; 12. 1919.) W e c k e .

Amme, Giesecke und Konegen A.-G., Braunschweig, Austrageorrichtung an 
Ofen zum Brennen von Zement und andtren Stoffen an Agglomeriedfen, Gaserzeugern, 
Eetorten «. dgl. mit senkrechtem Schacht, dad. gek., daB die den unteren Schacht- 
abschluB bildenden Austragwalzen ibrer Lange nach geteilt Bind, und daB jeder 
dieser Teile einen eigenen Antrieb besitzt. — Man ist so in der Lage, den einzelnen 
Teilen verschiedene Geschwindigkeiten zu geben und das Gut an versehiedenen 
Stellen mit yerschiedener Geschwindigkeit sinken und aus dem Ofen austreten zu 
lassen, was erst die gute Anpassung des Ofenbetriebs an die yerBchiedenen Ver- 
haltnisse des Ofens ermoglicht. Zeichnung bei Patentschrift. (D.B,.P. 316437, 
KI. 80c vom 12/12. 1918, ausg. 27/11. 1919.) S c h a r f .

Osc. Knoblauch, Fr. N oell, E. Raisch und H. R eiher, Die Warmedurch- 
laS8igkeit neuer Bauweisen. In klcinen Versucbshausern wurden Beobachtungen 
liber die Warmedurchlassigkeit von Ziegeln, Beton, Dachkonstruktion und Hohl- 
wiinden angestellt. Die aus den Gleichungen der Wiinneubertragungen bereclineten 
Werte der Warmedurchlassigkeitszahl stimmten mit den durch die Verss. gefundenen 
befriedigend uberein. (Baycr. Ind.- u. Gewerbeblatt 105. 241—47. 13/11. 1919. 
Miinchen, Lab. f. techn. Phys. Techn. Hochsch.) W e c k e .

E duard  Kuhn, Bahnhof Gleschendorf, Prov. Lubeck, Yerfahren zur Serstellung 
ccm nichttreibender Steinholzmasse, dad. gek., daB die fur die Herst. benutzten, an 
sich bekannten Stofle einen geringen Zusatz yon Holzasche erbalten. — Es geniigt
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ein Zuaatz von 1—2% Holzasche. (D.R..P. 317493, KI. 80b yom 22/5. 1919, ausg. 
16/12. 1919.) M a i .

H art, tfber Bestfestigkeiten. Wird ein nach den Normen hergestellter Druck- 
wurfel von 50 qcm Seitenflache der Druckprobe unterworfen, so orstreckt sich die 
Druekwrkg. nur auf die auBeren Teile des Korpers, und es bleibt ein innerer Kern 
von sanduhrartiger Gestalt zuruck. Unterwirft man dieaen erneut der Druckprobe, 
so findet man wicderum eine betrachtliche Druckfestigkeit, die Reatfestigkeit. 
Nach den VerB8. dea Vfs. erreicht dieae bei Proben Yon dreitagiger W.-Lagerung 
39,2°/o der eraten Druckfestigkeit, von 7-tagiger W.-Lagernng 87,5°/0> von 28-tagiger 
W.-Lagerung 82,97%> von kombinierter Lageruug 91°/0. Yf. łat der Ansicht, daB 
dieae Reatfeatigkeiłen inaofem von praktiacher Bedeutung aind, ala aie bei Riasen 
und Absprengungen in Betonbauten eine Beruhigung betreffa dereń Featigkeiten 
gowahren. (Zement 8. 619—20. 18/12. 1919.) W e c k e .

Verein Deutscher Eisenhuttenleute, Sparsame Bauweisen. Sochofensćhlacke 
fiir Betonbauten. Es werden Angriffe gegen die Eignung der Hochoienachlacke 
ala Betonzuschlagamaterial widerlegt. Ein umfaasender Literatumachweis iiber 
Hochofcnachlacke und ihre Verwendung wird gegeben. (Tonind.-Ztg. 43.1361—63. 
23/12. 1919) W e c k e .

P au l P ry tarsk i, Spandau, Yerfahren sur Herslellung von Reliefverzierungen 
auf keramiachen und anderen Erzcugnisscn, dad. gek., daB zwischen zwei Form- 
platten, wovon die eine die anzufertigende Verzierung in vertieftem, die andere in 
erhohtem Zuatande trUgt, eine M. aus Gelaiine oder anderem geeigneten Materiał 
in Form einer Platte oder in fi. Zuatande eingebracht wird und durch Zuaammen- 
preaaen der beiden Formplatten der Zwischenbiidtriiger gepragt wird, worauf der 
letztere mit Farbę ausgefullt und auf den za verzierenden Gegenstand abgezogen 
wird. (D.R.P. 317447, KI. 80b vom 24/4. 1918, ausg. 9/12. 1919.) Mai.

Korff-Petersen, Hygienische Untersuchungen iiber neuere Bausto/fe und Ersatc- 
bauicei8en fiir Kleinhatiser. Die altbewahrten Bauateine u. BaukonBtruktionen sind 
fur Kleinsiedelungen nicht oder nur mit Einachrankung verwendbar. Vf. beapricht 
die Anforderungen, die an derartige Bauten vom Standpunkt des Hygienikers zu 
stellen Bind. (Warmeschutz, Schutz gegen Feuchtigkeit, natiirliche Ventilation). 
Ferner wird das Yerhalten der Bauatoffe hinaichtlich Wiirmeleitfahigkeit, Wiirme- 
speiclierung, Bestrahlung, die Luftdurchlaaaigkeit der Bauatoffe, die Bedeutung der 
Luftdurchlasaigkeit fur die Lufterneuerung der Wohnraume, die Notwendigkeit bc- 
sonderer Liiftungamoglichkeit und der Kohlenyerbraueh bei der Herst. der Bau- 
stoffe besprochen. Hieran achlieBt sich eino Beurteilung einzelner Baustoffe, wie 
Lehm,. Sehwemmatein, Kalksandatein, Ziegelstein u. Beton. SchlieBlich wird noch 
auf die Rolle der Hohlraume im Baumaterial, auf besondere Bauweisen und auf 
den Wirmeachutz durch besondere GrundriBgeataltung eingegangen. (Ztachr. f. 
Hyg. u. Infekt.-Krankh. 89. 483 —526. 12/12. 1919. Berlin, Hygien. Inat. d. 
Univ.) B o r in s k i.

VII. Diingemittel, Boden.
Otto B.osenthal, Numberg, Verfahren zur Herstellung von Superphosphaten,

1. dad. gek., dafi trockenes Phosphorpentoxyd mit trockenenj Bohphosphat gemiacht
u. das Gemisch mit der zur Umwandlung des Pentoxyd8 in Phospboraaure erforder- 
lichen Menge W. Yerriihrt wird. — 2. Vcrf. zur Herst. von Superphosphaten, dad. 
gek., daB das trockene Gemisch von Phoaphorpentoiyd u. Rohphosphat mit einem 
Teil des zur Umwandlung des Pentoxyda in Phosphorsaure erforderlichen W. be- 
handelt und erst hierauf der Best dea W. zugegeben wird. — 3. Verf. zur Aua- 
fuhrung des Verf. nach Anspruch 2, dad. gek., daB zum Anfeuchten frischer

II. 2. 25
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Mischungen von Phosphat und Phosphorpeutoxyd noch feuchte Autcilc bereits auf- 
geachlossener Mischungen yerwendet werden. — 4. Verf. zur Herstellung yon Super- 
phosphaten, dad. gek., dali noch h. Phoaphorpentosyd mit trockenem Roliphosphat 
yermischt und die teilweiso umgesetzte Mischung mit der entsprecbenden Mengo W. 
yerriihrt wird. — Das Pentoxyd beginnt scbon unterlialb 100° mit dem Rohphos- 
pbat zu reagieren, und ea wird die Reaktionswiirme von der Einw. dea Pentoxyds 
auf W. fiir die Rk, nutzbar gcmacht. (D.R.P. 315393, Kl. 16 yom 11/8. 1914, 
ausg. 29/10. 1919.) M a i .

Steding, Diingemittel. Vortrag, gehulten im Mittelrheiu. Verein yon Gas- und 
Wasserfackmannern am 24/9. 1919 in Baden-Baden. Es wird im besonderen die 
Herst. yon sebwefelsaurem Ammonium besproeben. (Jouru. f. Gasbeleuchtung 62. 
697—99. 22/11. 1919. GieBen.) PflU cke.

Gerhard Zarniko, Hildesheim, Yerfahrcn zur Zersetzung von Kalksticksto/f im 
Gemisch mit einer Fliissigkeit durch Kohlensaure, 1. dad. gek., daB die innige 
Mischung des Kalkstickstoffs mit der FI. gleichzeitig mit eeiner Zerkleinerung und 
der Einfiihrung des Gaaes in einen mit frei fallendeu Mahlkorpem ausgeatatteten 
Mahlraum statlfinden. — 2. Ausfiihrungsform dea Verf. nach Anspruch 1, dad. 
gek., daB eino mit Hubzahnen oder Hubleisten ausgcriiatete Mahltrommel Ycrwen- 
dung findet. — Man arbeitet zweckmiiBig ununterbiochen, indem durch den eineu 
Stirnzapfen Kalkstiekatoff u. FI. eingefUbrt, durch den anderen der zers. Schlamm 
mit dcm Harnstoff abgeleitet wird. (D.R.P. 300632, Kl. 12 k yom 6/7. 1916, ausg. 
10/12.1919.) Mai.

Chemische F abrik  K alk , G. m. b. H., Cóln, Vcrfahren tur Zersetzung <ks 
Kalkstickstoffs mit W. oder Wasserdampf, gegebenenfalls aueh bei Anwesenheit 
von Kohlensaure oder beliebigen, festen oder fl. indififerenten Stoffen, bei hoherer 
Temp. mit oder ohne Druck, dad. gek., daB man die Zers. in Ggw. yon Ammonium- 
aalzeu yornimmt, die feBt oder in Lsg. in aolehen Mengen zugeaetzt werden, ais 
dem Gehalt des Kalkatickstofts an freiem oder gebundenem Kalk entspricht. — 
Der Kalkgehalt dea Kalkstickstoffs wird hierbei zum Austreiben dea Ammoniaks 
aus den Ammoniumsalzen benutzt. (D.R.P. 301321, Kl. 12k vom 2/8. 1916, auag. 
10/12.1919.) M a i .

Friedrich R iedel, Easen, Verfahren und Einrichtung zur Ausnutzung kohlen- 
saurehaltiger, unreiner Gase oder Abgase, bei welchen mit Hilfe yon kohlensiiure- 
aufnehmenden Salzlsgg., z. B. Alkalicarbonatlagg., aus unreinen Verbrennungsgasen 
oder sonstigen kohlensaurehaltigen Gasen die Kohlensaure gebunden und durch 
Erwśirmen der erhaltenen Biearbonatlagg. wieder frei wird, gek. durch so Btarke 
Erwiirmung der Biearbonatlsg., daB sich aua ihr gleichzeitig geapannter Waaser- 
dampf bildet, der die Fortbewegung und Verteilung der Kohlensaure besorgt, 
wahrend in den Leitungen etwa noch yorhandene Spuren sehadliclier Gase_ im 
Kondenawasser gel. bleibcn. — Die gereinigten Gaae konnen zur Wachstums- 
steigeruug dienen. (D.R.P. 315 019, Kl. 451 yom 25/11. 1917, ausg. 21/10. 
1919.) Ma i .

E. Erdm ann, Die Probenahmc bei Kalidiingesalzen. Vf. befindet aich in dieser 
wiehtigen Frage in Meinungsyerschiedenheit mit N e u b a u e r , Versuchaatation Bonn. 
E r d m a n n  betont mit X e u b a u e k , daB sehr bedenkliche Fehlerquellen personlieher 
und ortlicher Art der Probenahme am Bestimmungsort anhaften. „Trotzdem darf 
man nicht, wie N e u b a u e r  will, dem Verf. der Probenahme Gewalt antun und auf 
das Verkleinern bei der Herst. des Durehschnittsmuaters yerzichlen. Vielmehr ist 
die Yorbereitung derProbe tunlichat von der ungeeigneten Stelle an eine geeignete 
Stelle zu yerlegen. Soli die Empfangerprobe durchaus aufrecht erlialten werden, 
eo muB die ganze am Bestimmungaort mit dem Probestecber gezogene Probe den
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FachBtellen ubersandt und dort zerkleinert und yerjiiugt -werden/1 Eine weiter- 
gehende Zerkleinerung bereits fabrikm&Big durchzufiłbren, erschcint zum Teil un- 
durchfiihrbar, weil kostspielige Umstellungen und Umbauten des ganzen Betriebes 
erfoiderlich wurden. (Kali 13. 343—ó2. 1/11. Vortrag, Halle 14/6.1919.) V o l h a r d .

V m . Metallurgio; Metallographie; Metallverarbeitung.
K arl Sonnet, Barmen, JBunkeranordnung fiir die Beschtckung von Hochofen 

mit Schragaufziigen, wobei mehrerc Bunker nach einer gemeinsamen Fiillstelle 
miinden, 1. dad. gek., daB Biimtliche zur Fiillung eines Belichtungskiibcls notigen 
Erzbunker nach der gemeinsamen Fiillstelle fiir ibn miinden. — 2. Desgl. nacb 1, 
dad. gek., daB am gemeinsamen Mittelpunkt der Erzbunker eine Wage mit Dreh- 
sebeibe fest eingebaut ist. — Bei den in der letzten Zeit ausgefuhrten Anlagen 
liegen die Bunker gewohnlich zwisehen den Aufzugen; trotzdem ist es zeitraubend 
und aueh mit sonstigen Obelstauden yerkniipft, wenn der Zubringerwagen mit dem 
KUbel immer von einer Aualaufsehnauze zur anderen fahren, und unter jeder Aus- 
laufschnauze der Kiibel wśihrend der Fiillung gedreht und der Inlialt gewogen 
werden muB. Die Erfindung will diese Miingel beaeitigcn. Zeichnung, sowio ein 
dritter Anspruch bei Patentaehrift. (D.R.P. 316803, KI. 18a vom 19/6. 1917, ausg. 
4/12. 1920.) S c h a r f .

W. F. L. Beth., Die Entwicklung der Thomasschlackenmuhlen. Im Gegensatz 
zu R e c h , der in seinem Aufsatz (Stahl u. Eisen 37. 465 [1917]) tiber die Entw. 
der Thomasschlackenmiihlen aueh die Entstaubungs- und Staubsammclanlagen be- 
Bćhrieben hat, ist Vf. der Ansicht, daB nur S toffilter zum Sammeln von feinem 
Staub aus der Luft geeignet sind. Beaonders hat sich nach den Erfahrungen des 
Yfa. das Sehlauchsystem mit Saugvorriehtung bewahrh Eine Anlage mit „B e t h “ - 
Filter u. ,,BETH“-E x h au sto r wird beschrieben. (Stahl u. Eisen 39. 1393—95. 13/11. 
[Febr.] 1919. Ltibeck.) G r o s c h d f f .

K. Rech, Die Entwicklung der ThomasschlackenmuMen. Vf. polemisiert g eg en  
B e t h  (Stahl u. Eisen 39. 1393; vorst. Ref.). Das Filtriersystem ist nur wegen des 
Ranmmangels in Neuanlagen wieder in Aufnahme gekommen. Die BETHsche Ent- 
staubungsvorrichtung wird nath Vf. durch die Anordnung Ejhaustor, Zyklon, 
Schlauchfilteranlage tibertrofTen. (Stahl u. Eisen 39. 1395 —96. 13/11. [A ug.] 1919. 
Aachen.) G e o s c h d f f .

Charles A lbert K eller, Synthetisches Gufleiscn. Es entsteht durch Schmelzen 
von Stahlspiinen u. anderen Stahlabfiillen mit C (Koks) im elektrischen Ofen unter 
Zusatz einer baaischen Schlackc zur Aufnahme des S und zur Herabsetzung der 
Leitfiihigkeit der zu schmelzenden M. Die Vereinigung des C mit dem Fe beginnt 
bereits vor dem Schmelzen; bereits bei 650° tritt Zementierung ein, die in dem 
MaBe, wie die Temp. steigt, vorschreitet. Die Carburierung ist vollstandig, wenn 
die M. geschmolzen ist; die dazu erforderliche Temp. hiingt yon der Art des Fe 
ab; im allgemeinen 1200—1300’. Das erhaltene GuBeisen enthalt praktisch alle 
in der gesehmolzenen M. entlialtenen Stoffe, mit Ausnahme des S, und der ge- 
ringen Mengen mit den Zuschlagen eingefiihrter SiOa, die in die Schlacke geht 
wie S. Mit Stahlspiinen mit 0,44°/o Si, 0,55% Mn und Ó,07°/0 S wurde ein weiBes 
Koheisen erhalten mit 3,55°/0 C, 0.52°/0 Si u. 0,48°/o Mn. Der vom Yf. konstruierte 
elektrische Ofen mit leitendem Herde und seine Betriebsfuhrung, der Vorgang 
des Schmelzens und die industrielle Anwendung des Yerf. in Frankrcich zu Livet, 
Nanterre, Limoges und anderwiirts werden erortert. (Engineering 108. 632—34. 
7/11. [19/9.*] 1919. Livet, Frankreich.) R iJi il e .

Franz H anam an und A lbert Schuckher, Wien, Verfahren sur Herstellung 
ton Patronenhiilsen aus koMenstoflarmcm, Flufleisen, 1. dad. gek., daB die Htilsen vor

25*
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Beendigung des Ziehprozesses in an Bieh bekannter Weisc gekohlt (zementiert) n. 
dann yergUtet oder unyergiitet in normaler Weise fertiggestellt werden. — 2. Aus- 
fuhrungsart des Yerfs. nach 1, dad. gek., daB die Kohlenstoffaufnahme auf den 
Schaft, d. b. den mittleren Teil der Patrone, ‘.besclirankt wird. — Man erhalt 
Patronenhulsen von genUgender Elastizitiit, ohne daB HtilsenreiBer in nennenswerter 
Menge auftretcn miisaen, vor allem aber, ohne daB BodenreiBer yorkommen, da es 
geniigt, die Aufkohlung so weit zn fabren, daB der dickere Bodenteil der Patrone 
bloB eine yerhaltnismaBig geringe Kohlungsschicht aufweiBt, wahrend dem fiir die 
Entfemung in Betracht kommcnden schwiicheren Schaft der Hiilae bereits die not- 
wcndige Verbesserung erteilt worden ist. (D.R.P. 317255, KI. 18 c vom 12/11.1916, 
ausg. 11/12. 1919, Prioritat (Ósterreich) vom 7/11. 1916.) S c h a r f .

E m il Goldmann, Ersparung vcn Ferromangan durch Fluflspat im Martinwerk. 
(Mitteilung aus dem StahlwerksausachuB deB Vereins deutscher Eisenhiittenleute.) 
Die Nachteile der Verwendung von FluBapat werden sehr iiberschatzt, u. anderer- 
seits die Yorteile nicht geniigend gewtlrdigt. Vf. schildert kurz zusammenfassend 
seine Bctriebscrfdhrungen. Dem Anfressen der Herdauskleidung laBt sich durch 
BOrgfiiltiges Flicken mit Dolomit begegnen. In dem yom Vf. fruher geleiteten 
M a r t in -Werk der Falyahiitte wurden bei manchen Chargen schon 1000 kg n. mehr 
FluBapat ohne nennenawerte Bescbadigung des Ofens verbraucht. Durch eine 
groBere Menge FluBapat wird die Scblackc diinnfl. und dadurch reaktionsfiihig u. 
wiirmeleitend. Ea wird eine weitgehende Entphoaphorung n. Entscbweflnng unter 
Ersparung an Ferromangan errcicht, ohne daB es notig ist, Schlacke abzuziehen 
oder aufzukoblcn. (Stahl u. Eisen 39. 1385—87. 13/11. 1919. Neunkirchcn a. d. 
Saar.) G k o s c h u f f .

Asheleigh Stindwick Mose», New York, Sćhottisćher Hei-dofen sur Blei-. 
gewinmtng, 1. dad. gek., daB der Herd drehbar angeordnet ist und wiibrend des 
Betriebes in Umlauf gesetzt werden kann. — 2. Ofen nach 1, dad. gek., daB der 
wahrend dea Betriebes drebbare Herd aus offenen Kaaten zusammengesetzt ist, die 
derart miteinander yerbunden sind, daB sie sich zu einem ringformig unterteilten 
Herd erganzen. — Zweck der Erfindung ist es, die Aufbereitungsarbeiten durch 
selbsttatig wirkende Masehinen ausfuhren zu lassen. Dabei miissen fiir die einzelnen 
Arbeitsvorgange yerachiedene Vorrichtungen vorgesehen werden. Urn nun alle 
Teile der aufgeschichteten Erzmassen nacheinander in dereń Wirkungsbereich zu 
bringen, wird der Ofen ringformig ausgebildet und um seine Acbse gedreht. Auf 
diese Weise gelangen alle Stellen des Herdes nacheinander vor eine selbsttatig 
arbeitende Beschickungayorrichtung, dann in den Bereich anf lockemder Bechen u. 
achlieBlich yor Abdiimmschaufeln. Alle diese einzelnen Vorrichtungen lassen sich 
in wechaelnder Keihenfolge rings um den drehbaren Herd anordnen. So kann man 
die aufzubereitende Erzmasse nach Belieben durcharbeiten lassen. Endlieb sind 
noch Vorrichtungen yorhanden, die das geschmolzene Metali aus dem Herde ab- 
fiihren, ohne den Betrieb des letzteren zu unterbrechen. Sieben weitere Anspriiche 
nebst Zeichnungen bei Patentsehrift. (D.R.P. 317903, KI. 40a yom 15/2. 1916, 
ausg. 6/1. 1920.) S c h a r f .

Die w ahrend dea K rieges in Deutschland patentkrten Legierungen. Kritiscb 
zusammenfassende Orientierung iiber die patentierten deutschen Lcgicrangen. 
(Ztschr. f. Metallkunde 1L 53—61. Juli-Sept. 1919.) G r o s c h u f f .

W. G uertler, Die Bedeutwig der Dispersoidchemic fiir die Metallkunde. Vf. 
teilt yerschiedene Auszuge auB dem Buch Wo. O s t w a l d :  „Die Welt der yernach- 
liissigten Dimenaionen11, mit. (Ztschr. f. Metallkunde 11. 61—65. Juli-September 
1919.) G r o s c h u f f .

Georg Wolff, Berlin-Wilmersdorf, Verfahren zur Ausbesserung schadhafłer 
Stellen an Gupstucken aus Kupfer oder Zinlc o. dgl. mittels autogener Schuieipung,
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dad. gek., dafl ais Stichflamme eine auB Leuchtgas u, Sauerstoff zusammengesetzte, 
yon geringer Stromungsenergie und unter dem Verdaropfungspunkt des GuBmetalls 
liegenden Temp. zur Yerwendung kornmt, wobei gleichzeitig die Oiydation des 
Metalls durch iiberschussigen Koblenstoff des Gasgemisches in Verb. mit FluBmitteln 
reduzrert wird. — Auf dieso Art ist es moglich, durch Einfiigung yon kleinen 
Metallstucken in die porosen Stellen diese mit den Wandungen des umliegenden 
Guflmaterials zu eiuem Stiick zu yerschweiBen, bezw. zu. yerschmelzen oder aber 
bei Sprungrissen, bezw. kleineren Poren durch Yerflussigung des umliegenden 
Materials ein Verstopfen der Eisse und Poren zu erzielen. Aucb das Wieder- 
einschmelzen porosen oder sprunghaften Gusses ist nun nicht mehr erforderlich. 
(D.R.P. 3 0 7 7 3 3 ,  KI. 48d vom 10/11. 1917, ausg. 10/12. 1919.) S c h a r f .

P. Rinne, Zur metallographischen Leptonenlthre. Unter „Leptonen“ (yon łenió; 
fein, zart) faBt Vf. die Feinbauelemente der Materie, wie Elektronen, Atome, 
Ioneu, Molekule zusammen. Die „Leptonenlehre“ befaBt sich mit dem Wesen der 
kleinsten stofflichen Indiyidualitaten u. mit ihrer Anordnung im Bau der Materie, 
sowie mit der Aufgabe, aus dem Wesen und Vcrbande der Leptonen die Eigen- 
sehaften der Stoffe abzuleiten. In ausfuhrliclien zusammenfassenden Darlegungen 
behandelt Vf. die rontgenogrammetrischen Methoden zur Erkennung des Fcinbaues 
der Materie, die Gruudzuge des Fetnbaues der Kry stalle, die Yerwertung der 
rontgenogrammetrischen Daten zur Erkundung des Feinbaues der Krystalle, die 
FeinbauterhiiUnisse des Arnorphen und Kryslallinen, der tsomorphen Mischhrystalle, 
die Sammelkrystallisation (Einformm), die Metamorphosenreihe der Materie, die 
stereochemischen Verhaltnisse von Diamant und Graphit, die morphologischen und 
physikalischen Eigenschaften von Modifikationen. (Ztschr. f. Metallkunde 11. 77 bis 
99. Okt. 1919. Leipzig, Inst. f. Mineralogie der Uniy.) G eoschoff.

IX. Organische Praparate.
J. D. E iedel, Aktiengesellschaft, Berlin-Britz, Verfdhren zur Gewinnuny voii 

Monobromaceton, dad. gek., dafi man bei erhóhter Temp. Lsgg. yon Brom in 
Bromidlaugen zu broinaeetonhaltigen Lsgg. von Aceton in Bromidlaugen flieBen 
laBt und ais Bromidlaugen die neutralisieiten wss. Laugen friiherer Bromaceton- 
darBtellungen yerwendet. — Man erhalt so das Monobromaceton in guter Ausbeute 
und ohne Nachbehandlung in reinem Zustande. Das Bromaceton soli entweder ais 
solches yerwendet werden oder ais wichtiges Ausgangsmaterial zu teebniBclien 
Zwecken dienen. (D.R.P. 2 9 8 9 4 4 , KI. 12o yom  15/9.1915, ausg. 12/12. 1919.) M ai.

J . D. R iedel, Aktiengesellschaft, Berlin-Britz, Verfa.hren zur Darstellung ton 
Monobromh.tonen, dad. gek., daB man zur Darst. yon MonobroinJcitonen bei er- 
hohter Temp. Lsgg. yon Brom in Bromidlaugen nicht zu broinaeetonhaltigen Lsgg. 
yon Aceton, sondern zu bromketonhaltigen Lsgg. homologer Ketone oder zu Ge- 
mischen yon Ketonen mit Bromidlaugen fiieBen laBt, wobei ais Bromidlaugen die 
neutralisierten wss. Laugen friiherer Bromketondarstst. yerwendet werden. — Die 
Patentschrift enthalt ein Beispiel fiir die Darst. yon Monobro??imethyldthylketon, 
eine klare, gelbliche FI. (D.R.P. 2 9 8 9 5 3 ,  KI. 12o yom 15/10. 1910, ausg. 12/12. 
1919; Zus.-Pat. zu Nr. 298944; s. yorst. Kef.) M a i.

E rnst Bórnstein, Berlin, Verfahren zur Gewinnung ron hoheren Fettsauren 
und anderen organischen Sauren aus Holzteer o. dgl. , dad. gek., daB man Braun- 
hohlenteer, Torfteer u. iihnliche Teere dem Yerf. des Hauptpatentes unterwirft — 
Wird Braunkohlengeneratortecr mit uberhitztem Wasserdampf bei Tempp. zwischen 
220 u. 250° destiliert, u. werden aus den iibergehenden, yon Pech befreiten Ólen 
durch Behandlung mit wss. Alkahcarbonatlsg. u. Nachwaschen mit W. die sauren 
Bestandteile abgetrennt, so wird ein Teil der yorhandenen Arachinsaure ais saures 
Salz abgeschieden u. kann direkt durch Abfiltrieren gewonnen werden. Aus dem
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wss. Filtrat werden durch Waschen mit leichten Olen die mitgelosten nicht Bauren 
Óle entfernt, dann durch tJbersattigen mit Mineralsaure die hoheren Fettsauren 
ausgefallt u. diese durch Dest. bei einem auf 15 mm yerminderten £>ruck fur sich 
gewounen. Dabei gehen iiber 190° Tallolsciure, Palmituisdurc, Ólsaure u. Arachin- 
suure iiber. Diese Teere enthalten keine Abietinsiiure. (D.R.P. 315417, KI. 23 d 
vom 0/9. 1918, ausg: 23/10. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 314358; C. 1919. IV. 809.) Mai.

Konsortium fiir elektrochem ische Industrie , G. m. b. H., Miinchen, Verf. 
zur Gcwinnung von Essigsaure hoher Essigsiiurekonzentration aus essigsśiurehaltigen 
G-asen, dad. gek., daB diese im Gegenstrom mit solchen Mengen W. gewaBchen 
■werden, daB das W. entweder ganz oder zum groBten Teil in Dampfform mit den 
aus dem Wiischer abstromenden Gasen wieder entweicht. — Man kann die essig- 
saurehaltigen Gase durch ein System hintereinander geschalteter, terrassenformig 
aufgestellter Apparate gehen lassen, in denen sich das W. in dem dem Gasstrom 
entgegengesetzten Sinne bewegt. Oder man bemitzt geeignete Turme oder Robren, 
in welche das cssigsaurchaltige Gas von unten eintritt, wahrend das W. von 
oben aufgegeben wird. (D.R.P. 305125, KI. 12 o vora 29/6. 1910, ausg. 8/12. 
1919.) M ai.

Richard W illsta tter, Miinchen, Vcrfdhren zur Darsłellung von Succinyldi- 
essigcstern, darin bestehend, daB Acetondicarboncstcrsauren in neutraler oder schwach 
saurer Lsg. der Elektrolyse unterworfen werden. — Die sekundaren Kaliumsalze 
der Acetondicarbonestersiiuren entstehen bei der Einw. von konz. wss. oder von 
alkoh. Kalilauge auf Acetondicarbonsaureester. Das Dikaliumsalz der Acctondi- 
carbonathylestersaure liefcrt bei der Elektrolyse den Succinyldicssigsauredidthylester, 
farblose Nadeln, F. 40 —47°. Dieser gibt mit Ammoniak oder Aminen Pyrrolderi- 
vate, z. B. n-Mcthylpyrroldiessigester, Prismen, P. 164°. Aus dem Monomethylefter 
der Acetondicarbonsiiure entsteht weniger glatt das entsprechende Methylderivat 
der Succinyldiessigsiiure, das den M-MethylpyrroldiessigsauredimethyleBler, Nadeln,
F. 170—171°, liefert. Die Succinyldiessigeater dienen ais Auegangematerialien fiir 
die synthetisehe Gewinnung von Tropinderiyaten. (D.R.P. 300672, KI. 12o yom 
27/1. 1917, ausg. 12/12. 1919.) M a i .

RheiniscłL-Westfalisclie Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft, Coln, Vcrfahrm 
zur Aufarbeitung der Pentierythritrohlosungen, dad. gek., daB man aus der konz. 
Rohlsg. in der Hitze das Calciumformiat abscheidet und dann den Pcntaerythrit 
in der Kalte krystallisieren laBt. — Die Losliehkeit des Pentaerytlirits steigt sehr 
stark mit der Temp. an, wahrend die Losliehkeit des Caleiumformiats nahezu un- 
yeriindert bleibt. ZweckmaBig wird die Rohlsg. yor dem Eindampfen ncutralisiert. 
(D.R.P. 298932, KI. 12 o vom 21/6. 1914, ausg. 12/12. 1919.) Ma i .

Lncien Mauge, Die Oxydation des Tohiols und seine wichtigstcn Derivate. In 
Fortsetzung einer fruheren Mitteilung (Ind. chimique 6. 173; C. 1919. III. 991) 
werden Einzelheiten der Darst. und Reinigung des Bcnzaldehyds und der Benzoe- 
Baure mitgeteilt, die Eigenschaften und die Verwenduug dieser Verbb., sowie die 
Darst. und Anwendung des Benz&ylchlorids und der Anthranilsaure besprochen. 
(Ind. chimiąue 6. 198—200. Juli 1919.) D it z .

R ichard W illsta tter, Miinchen, Verfahrcn zur Darsłellung von Lipascprapa- 
raten, dad. gek., daB zur Aufnahme yon Lipasen aus Emulsionen oder Suspensionen 
solche Korper yon groBer Bpezifischer Oberfliiche angewandt werden, welche grób- 
kornig sind und beispielsweise die Form pflanzlicher Samen besitzen. — Derartige 
Trager sind beispielsweise Bimsstein, Holzkoble und Koks in Stiicken, Diatomit. 
Yon solchen poroaen Triigern laBt sich Lipase iihnlich aufnehmen, und sie yerhalt 
sich dann abnlieh wie in derVerd. mit feinpulyrigen Dispersoiden. Dic Trennung 
der wss. Glycerinschicht und der Fettsaureschicht am Ende der Verseifung yollzieht 
sich bei Anwendung solcher Enzympriiparate besonders glatt. (D.R.P. 317503,
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KI. 12o vom 25/9. 1918, ausg. 10/12. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 316504; C. 1920. II. 
189.) M ai.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Kuno Horkenbach, Duisburg, Verfahrcn zum Waschen und Beinigen, dad. 

gek., daB ais Reinigungamittel fiir sich oder in Mischung mit bekannten fettlosen 
Wasclimitteln Torf oder Humuskohle benutzt werden, und zwar entwcder im ur- 
Bpriingliehen Zuatande, oder nachdem sie in bekannter Weise mit W. oder wss. 
Lsg. alkal. oder sauer reagierender Verbb. bei gewohnlicher oder erhohter Temp. 
und gewohnlichem oder yersUirktcm Druck ausgezogen und die entstandenen, bczw. 
gegebenenfalls neutralisierten Lsgg. von den ungelosten Anteilen getrennt und ein- 
geengt sind. — Man mischt Soda oder ein Gemenge von Soda und Wasserglas mit 
1—5°/o der Erzeugnisse, dio durch Eindampfen und Trocknen der kolloiden Lsgg. 
gewonnen sind, wclche man beim Ausziehen von Torf oder Humuskohle erhiilt. 
(D.R.P. 317402, KI. 8i vom 13/9. 1917, ausg. 11/12. 1919.) Mai.

Raoul D aval, Neuerungen an Maschinen sum Farben und Bleichen. Zum 
kontinuierlichen Dampfen erhiclt KROPIWNICKI eine Vorrichtung geschiitzt, bei der 
der StofF durch einen liegeuden Kessel einen sehr langen Weg durch Fiihrungs- 
rollen geleitet wird. Eine besondere YerschluBeinrichtung sorgt fur Aufrecht- 
erlialtung des Druckes (franz. Pat. 487 313). Das franz. Pat. 487832 von J. FARBAR 
und A. R. W h itehead  betrifft eine Kufę fiir Strangfarberei, bei der der Dampf 
nicht in Beriihrung mit der Flotte ist. Die franz. Patt. 488462, 4886^5, 488719 u. 
487743 von H. M. D udley  betreffen Farbeyorrichtungen mit umlaufender Flotte u, 
Regelung der Flottenkonz. (Le teint. prat. 14. .49—51. 1/11. 1919.) St)VERN.

Em ile Duhem, Appreticren p[lanzlicher Gespinstfasern. Die ais Antiscptica 
benutzten Stoffe, Quecksilberchlorid, pbenolsulfosanres Zink, Kreosot, Kreolin, Lysol 
und Terpentinol werden ihrer Wirkungsweise und Anwendungsart nach kurz be- 
sprochen. (Rev. mensuelle du Blanchissage, du Blanchiment et des Apprets 13. 
46. 1/10. 1919.) ' SttVERN.

Eug. R uf, Barriercn oder Strcifen mit scharfer Abgrensung in gefarbten oder 
einfarbig gewobenen Geweben. In der Apparatenfiirberei fiir Kreuzspulen, Pin- und 
Warpkop3 schlecbt durchgefiirbtc Gespinste konnen zu Streifenbildung Veranlassung 
geben. Auch Abdruck einer unsauberen Walze kann den Pehler verursachen, meist 
liegt er aber in der Spinnerei u. Weberei, z. B. in yerschiedenen Baumwollsorten, 
yerachieden starker Drehung, Aufarbeitung alter Garnvorriite usw. (Ztsehr. f. ges. 
Textilind. 22. 518—19. 24/12. 1919.) S(1v e r n .

F rankonia  Akt.-Ges., Abt. fiir M etallisierungsanlagen, vorm. M etallatom
G. m. b. H., Berlin, Yerfahren und Arbeitsraum zur Yornahme von freihdndigen 
Metallisicrungen nach dcm Spritzverfahren, dad. gek., daB dio Werkstucke einzeln 
oder in Massen einer Erwarmung in einem heizschrankartig ausgebildaten Teil des 
Arbeitatisches ausgesetzt und ferner einem Arbeitsraum zugefiihrt werden, in 
welchem sie vor, bei oder nach der Metallisierungsarbeit dem EinfluB der in diesem 
Raum herrschenden, aus einem Gemisch erhitzter Luft u. frei gewordenen Metall- 
dampfen und Metallstaubwolken bestelienden Atmosphiiren unterstehen. (D.R.P. 
317443, KI. 75 c vom 15/4. 1919, ausg. 16/12. 1919.) Mai.

0. H ólscher und A. Splittgerber, Zeitgema/ie Winkc fiir dic Anbringung von 
Anstńchen im Innem und Aufiern unserer Gebdude, an Holz- und Eiserikonstruk- 
tionen. In 3 Hauptabschnitten behandeln Vff. den anatomisehen Bau, die cheraisclic 
Zus., den Schutz gegen Faulnis, WurmfraB und Verbrennung beim Holz und die 
zurzeit zweckmaBigsten Anstriche fUr FuBboden, Tiiren, Fenster, Decken, Wandę, 
Móbel, Metali, Stein und Fassadenputz. Es wird empfohlen, die Olfarbe wegen 
der holien Kosten moglichst durch Impragnierungsmittel, Beizen, Lacke, Kase-
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farben und Ealk zu ersetzen. (Siiddeutaehe Bauztg. 29. Aufaatzteil 29—31. 11/10. 
33—35. 18/10. 37—39. 25/10. 41—42. 1/11. 45-46. 8/11. 1919. Mannheim. Sep. 
v. Vff.) Sp l it t g e b b e r .

Bestimmung der Lichtechtheit von Farbstoffen. Ais Yergleichsfarbung dient 
mit 0,l°/oig. Eosinlsg. getranktcs und ohne Spiilen getrocknetes Pulyer, das in iib- 
licher Weiae neben den Farbungen belichtct wird. Das Eosinpapier wird rasch 
entfarbt, ist es ganz weifl, so wird es durch ein anderes ersctzt und so werter, bis 
die Farbungen yon dcm Lichte yerandert werden. Man merkt dann an, wieyiele 
Eosinpapiere man hat ersetzcn miisscn. Man hat so einen von der Dauer licht- 
starker Tage unabhangigen Yergleich. (Le teint. prat. 14. 56. 1/12. 1919.) SOv e b n .

XI. Harze; Lacke; Firnis; Klebmittel; Tinte.
A. W. Co8ter van Voorhout, Dic Kondensatiotisprodukłe von Phenol und 

Formaldehyd (Bakelit). Kurzcr Auszug aus der gleichnamigen D e l f t e r  Dissertation. 
E in e  Kliirung der diyergierenden AnB ichten iiber die Bakelitbiłdung d u rc h  Best. 
des freiwerdenden W. und durch E lem entaranalyB en  gelang nicht. E s wurde yer- 
Bucht, Einsicht in den Reaktionsyerlauf zu gewinnen durch Viscositatsbestst. der 
mit yerscliiedenen Katalysatoren bei yerachiedeneu Tempp. erzielten Prodd. 
Diese lehrten, daB die atiirkste Baso auch die stiirkste Kondensation yerursacht, 
femer daB dio Siiuren anders wirken ais dio Basen. Es gelang, bei der alkal. 
Kondensation ais Zwischenprodd. o- und p- Ozybenzylallcohol abzuscheiden. Es 
wurden die berechnetcn Mengen Phenol u n d  Formaldehyd mit 0,5°/o HsS04 2 Stdn. 
am BiickfłuB erhitzt und unter Eraatz des entweichendeu W. die nicht in Ek. ge- 
tretenen MM. entfernt. Aus dem Biickstand wurde Dioxydiphenylmethan, F. 160,2°, 
isoliert. Ein Teil der Ekk. ist durch die Formeln definiert:

C„HsOH +  CHaO =  C,HaOa; 0 , ^ 0 ,  +  C6H6OH =  CiaHIS0 , +  HsO; 
oder: 2C,H„0, =  C^H^O, +  CHaO +  H ,Ó .

Bakelit ist danach hauptsachlich Diosydiphenylmethan (yielleicht in polymeri- 
sierter Form) mit Spureu Phenol u. Formaldehyd in fester kolloidaler Lsg. (Chem. 
Weekblad 17. 2—5. 3/1. 1920. [19/11. 1919.] Nijmegen.) H a r t o g h .

Christian Carl Bóhler, Dresden, Verfahren sur Eerstellung eines Kunstharzes, 
dad. gek., daB man Anhydroformaldehydanilin fur Bich allein oder unter Zusatz ge- 
ringerer Mengen von organiachen oder anorganischen Sauren und Alkalieu auf 
Tempp. yon 100—200* erhitzt und wabrend oder nach B. eines harzaitigen Korpera 
yulkanisierend wirkende Substanzen, insbesondere Chlorschwefel, auf das Beaktions- 
gemisch oder auf das Endprod. einwirken laBt. — Das Kunstharz zeichnet sich 
durcb GleichmaBigkeit und Hiirte aus und kann wie Schellack ais yerbrcnnungs- 
Ubertragendes Dichtungsmittel fiir Ziiuderladungen yerwcndet werden. (D .EP. 
317267, KI. 22h yom 19/9. 1918, ausg. 9/12. 1919.) Ma i .

Stearinpech. Gereinigtes Stearinpech dient in der Lackindustrie zur Herat. 
elastiacher Lacke, die eine hohere Temp. yertragen, ungereinigtes dient zu Isolier- 
massen, Iaolier- und Agphaltlacken. Gelost wird in Bzl., Solyentnaphtha, Amyl- 
acetat usw., gelingt die Lsg. nicht so leicht, so boII Pyridin yollatandige Lsg. her- 
beifiiliren. Mit Hilfe yon Stearinpcch hergestellte Einbrennlacke geben sehr halt- 
bare Lackttberzuge. (Farbo u. Lack 1919. 207. 17/12. 1919.) SOyern.

Gebr. Heyl & Co. Akt.-Gea., Charlottenburg, Verfuhren zur Herstellung strtich- 
barer Dichtungsmassen, dad. gek., daB Schwcrmetalloiydo, insbesondere Eiaenoxyd, 
mit Naphthcnsauren yerknetet werden. — Die Mischungen yon Eisenosyd und 
Naphthensaure a ind auch bei Anwendung Behr groBer Mengen des Osydes plaBtisch 
streichbar u. homogen. Ihre Streichbarkeit kann durch Erhitzen yergroBert werden. 
Auch bei liingerem Stehen findet keine Entmischung atatt. (D.S.P. 317138, KI. 22 i 
yom 13/11. 1917, ausg. 9/12. 1919.) M ai.
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Farbenfabrikon vorm. F ried r. B ayer & Co., Leyerkusen b. Coln a. Rb., 
Jlittel sum Verkleben geformter Gebilde aus Cellulosederivaten miteinander oder mit 
anderen Stoffen oder Gegenstanden, gek. durch die Yerweudung von Adipinsiiure- 
estern oder ibren Deriyaten. — Es konnen Adipinsauredimethylester, Adipinsaure- 
diatbyleater und. /J-MethyladipinsiiureeBter yerwendct werden, obne eine Form- 
yeranderung der Gegenstande beim Verkleben zu bewirken. (D.R.P. 317412, 
Kl. 22 i vom 26/10. 1917, ausg. 11/12. 1919.) Ma i .

XV. Garungsgewerbe.
W ilh. D einlein, M iin ch e n , Verfahren zum kontinuicrlićhen Herstellen vun 

Maische und Wiirze unter Ausnutzung der Warme der gckochten Maische und 
Wiirze, dad. gek., daB in staudigem Strom Maiscbstoff und W. in den Betrieb 
eingefUhrt werden, der Scbwadenabdampf der kochenden Maische und Wiirze in 
an sich bekannter Weise zum Vorwiirmen der nacbriickenden Maische und  Wiirze 
und die Warme der gekoćbten Bierwurze zum Vorwarmen des B rauw aB sers u. dgl. 
benutzt wird. (D.R.P. 316303, Kl. 6b vom 13/2. 1918, ausg. 25/11. 1919.) Ma i.

W ilhelm  W indisch und W alth er D ietrich, Neue Wege zur Bestimmung der 
Aciditat in Wiirzen, Bieren und anderen physiólogischen Fliissigkeiten. II. U n ter- 
su ch u n g e n  an P h o sp h a tg e m isc h e n  u n te r  B en u tzu n g  o b erfliich en - 
a k t i r e r  K o rp er a lk a lis c h e r  N a tu r a is  T i t r a t io n s in d ic a to re n . (Vgl. 
Wchschr. f. Brauerei 36. 189; C. 1919. IV. 544.) Vff. haben mit EUlfe von ober- 
flachenaktiven Indicatoren alkal. Natur ihre Dnterss. auch uber das Verhaltnis 
primiires Phospbat zu sckundiirem ausgedehnt. Die Arbeit geBchieht in der Weise, 
daB aus dem capillarinaktiven Salz der capillaraktiven Base durch auftretende 
Alkalitilt aus dem ersteren die Base frei gemacbt wird, u. eine Verminderimg der 
Oberflachenspannung eintritt. Ais Indicatoren wurden Chininchlorhydrat und 
Eukupinbichlorhydrat verwendet. Das Eukupinbichlorliydrat kommt an Alkali- 
empfindlichkeit der Caprinsiiure gleicb, es lieBen sich mit ihm Stufentitrationen aus- 
fiihren, die gestatten, eine starker dissoziierte freie Siiure u. primiires Phospbat 
nebeneinander in Lsgg. zu bestimmen. (VgL auch Biochcm. Ztscbr. 100. 81; 
C. 1920. II. 318). Auf Grund dieser Verff. lieB sich die amphotere Rk. vou Ge- 
mischen primarer u. sekundarer Phosphate darlegen u. so ein Beleg fiir die Tat- 
sache erbringen, daB derartige Gemische auBerordentlich gut ais Puffersubstanzen 
wirken. Im Gegensatz zum Eukupinbichlorhydrat ist das Chininchlorhydrat in 
seiuer Alkaliempfindlichkeit niebt ausreichend; es wurden noch iolgende, teilweise 
auch sebon von J. Tka u be untersuchte Alkaloide au»probiert, yon deneu die 
meisteu mehr oder weuiger, aber nicht ausreichend, capillaraktiy waron: Cocain, 
Aconitin, Physoatigmin, Pilocarpiu, Brucin, Morphin, Scopolamin, Dionin, Nicotin, 
Coniin, Arecolin, Eumydrin, Colchicin u. Kaffein. Veratrin ist schon bedeutend 
empfindlicher ais Cbinin, aber auch nicht genugend fiir die Konzz. in physiologi- 
seben Fil. Auch Isooctylhydrocupreinbichlorhydrat, das sog. Vucin, wurde ais 
Indicator yersucht. Das Arbeiten mit Eukupin und Vucin ist bedeutend un- 
angenchmer, ais das mit den Fettsauren. Die Lsgg., iu deneu aus dem Salz durch 
Alkalieu Eukupinbase freigemacht ist, sind ziemlich instabil u. zeigen schwaukende 
Oberfliichenspannungswcrte; urn einigermaBeu stabile Lsgg. zu haben, durfeu Ab- 
lesungen am Viscostagonometer erst nach 5 Min. yorgeuommen werden. Ferncr 
haben die Basen die unangenehme Eigenschaft, in gewisser Weise fettartig zu 
wirken, so daB die Abtropfflachc des Yiscostagonometers nicht mehr yollstiindig 
benetzt wird. Ein wciterer Nachteil der alkalischen Indicatoren gegenuber den 
Fettsauren ist der, daB die Herabsetzung der Oberflacbenspannung nicht unter 
etwa 70 herunter geht, bei Veratrin u. Chinin sogar nur bis etwa 80, wahrend bei 
den Fettsauren Werte um 50 herum erreicht werden. Bei der Titration eigen
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capillaraktiver Fil. iat daa aehr nachteilig, da der Spielraum der Ausschliige selir 
eingeschrSnkt ist, wodureh die Genauigkeit stark beeintraehtigt wird. (Wchsehr. f. 
Brauerei 36 . 379-81. 20/12. 387—90. 27/12. 1919.) R a m m s t e d t .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
Holeomb and Hoke M anufacturing Co., Indianapolis, Indiana, Yorrichtung 

tum Rit sten von Mais■ Die Erfindung bezieht sich auf eine ununterbrochen 
arbeitcnde Maschine zum Rosten von Mais, Korn oder dgl., bei der eine Rostplatte 
und Riihrer zur Anwendung kommcn, die unmittelbar iiber der Platte angeordnct 
sind nnd den gerosteten Mais iiber den Rand der Platte stoBen. Ober der Rost- 
plattc wird cin Dcckel augeordnet, um den gerosteten Mais zuruckzuhalten. Dieser 
Dcckel oder ein Teil desselben wird von Zeit zu Zeit angehoben, um das Aus- 
werfen des gerosteten Mais zu ermoglichen. Zeichnung und sieben Ansprucbe bei 
Patentschrift. (D.R..P. 316397, KI. 82a vom 11/6.1915, ausg. 27/11.1919.) S c h a r f .

Knnd Erslev, Nimwegen, Holland, Yerfahren zur Behandlung von Milch und 
Rohm, insbcsonderc fiir dic Serstellung von Butter und Margarine, durch Reifung, 
bezw. Sśiuerung bei Ggw. von aromatisierenden StofFen, 1. dad. gek., daB der zu 
behandelndcn Milch, bezw. dem Rahm vor der Reifung Senfól oder senfolhaltige 
Prodd. zugesetzt werden. — 2. Bei dem Verf. nach Anspruch 1, der Zusatz von 
Cholin, Betain oder solche enthaltenden Stoffen oder dem an sich bereits vor- 
geschlagenen Lecithin oder lecithinhaltigen Stoffen. — Bei der Reifung entsteht 
infolge der angegebenen Zusiitze durch gleichzeitige Einw. von Siiurebakterien u. 
abbauenden Bakterien das typische Butteraroma. (D.R P. 317331, KI. 53 e vom 
3/8. 1916, ausg. 11/12. 1919.) M a i .

H. K alning und A. ScMeimer, Ycrgleichende ZucJcer- und Dextrinbestimmwigen 
im Mehl, Teig und Geback. Bemerkenswert ist der geringe Deitringehalt der Brot- 
kruste und des Zwiebacks, dereń Btarke Braunung man infolgedessen wohl auf 
Caramelisierung und nicht, wie oft angenommen wird, auf Dextrinbildung 
zuruckzufiihrcn hat. Ein gleichmaBiger Riickgang im Zuckergehalt ist nach der 
Entfernung des Dextrins nicht erkennbar. Wie aus friiheren Verss. (Ztschr. f. ges. 
Getreidewesen 10. Heft 3), so geht aueh aus der yorliegenden Arbeit herror, daB 
die zu einem Gcbiick zugesetzte Zuckermenge sich infolge der starken cnzymatischen 
Wrkg. im Backofen nicht genau ermitteln laBt. Jedenfalls kommt man dem zu- 
gefiigten Zuckergehalt naher, wenn man den Gehalt desselben im Meble unberuck- 
sichtigt laBt. Beim zuckerhaltigen Einback zeigt der ermittelte Zuckerwert eine 
ziemlich gute Ubereinstimmung mit der zugesetzten Menge, wenn man das Mehl 
ais zuckerfrci annimmt, dagegen wird bei der glcichen Annahmc im Zwieback un- 
gefiihr 1% zu wenig gefunden. Es scheint, daB bei den bier beschriebenen Verss. 
der durch den GarprozcB entstandene Zuckerverlust ungefahr soviel ausmacht, 
wie der im Mehl an und f iir  sich YOrhandene Zucker. (Ztschr. f. ges. Getreide
wesen 11. 112—14. Sept.-Okt. 1919. Versuehsanstalt fur Getreideverarbeitung, 
Berlin.) V o l h a r d .

H. K alning, Die JErmittlung des Sćiuregradcs in Mehl und Brot. Es wird 
eine ganze Anzahl von Verff. beschrieben, die durch zwei allgemeine Richtlinien 
gckennzeichnet sind. Einmal wird der sa u e r reagierende organische Anteil durch 
Behandlung mit A. herauagezogen nnd die so erhaltene Siiuremenge zur Be3t. des 
Siiuregrades benutzt. Nach dieser Riclitung sind die meisten Verff. ausgearbeitet. 
Die anderen Verff. bezwecken, aueh den durch eine Phosphorverb. bedingten sanren 
Anteil, also den Gesamtsauregrad zu ermitteln. Das Losungsmittel ist hier W. Da 
d ic  Y crschiedenen Umstandc, welche die  sauro Natur eines Mehles bedingen, noch 
nicht geniigend geklSrt sind, so kann d ie  Frage noch nicht entschieden werden, 
welchem Verf. der Yorzug zu geben ist. Wiinschenswert ware eine Einigung d e r
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Untersachungsamter auf eine beatimmte Methode; mindestens inuBte im Befund das 
benutzte Verf. mitgeteilt werden. (Ztschr. f. ges. Getreideweseu 11. 105—12. Sept.- 
Okt. 1919. Versucbsanstalt fiir Getreideyerarbeitung, Berlin.) V o l h a e d .

I. M. Kolthoff, Die jodometrische Bestimmung von Siiuren. Das Verf. liefert 
ausgezeichnete Rcsultate bei Titration starker Siiuren und ist besonders bei groBen 
Verdiinnungen zu empfehlen, wenn man nach der Mischung der Keagenzien 10 Min. 
mit dcm Titrieren wartet. Ein Mangel an K J wirkt storend. Auch alle organischen 
Oxysduren konnen bei Ggw. von geniigend Ca-Mg- oder Zn-Salz genau bestimmt 
werden, dagegen nicht die achwaclieren organischen Siiuren ohne Oxygruppe. 
Ameisensiiure kann gerado nor.h titriert werden. Auch bei Phosphorsaure yersagt 
das Yerf. Alle organischen Oxysiiuren bilden Komplese mit Ca-, Mg- u. Zn-Salzen. 
Joliannisbeersaft kann bei Ggw. von CaCl2 oder MgCL, nach 3-Btiindigem Stehen 
jodometrisch titriert werden. Die Brauchbarkeit des Yerfs. fiir die Siiurebest. in 
Wein, Bier, Saften usw., wo Farbindicatorcn yersagen, ist noch nicht geniigend 
untersucht. (Pharm. Weekblad 57. 53—68. 17/1. 1920. [Marz 1919.] Utrecht, 
Pliarinaz Lab. d. Uniy.) H a r t o g ii.

E. H ildt, TTbcr die Bestinmiung der Laetose in der Milćh. (Ann. Chim. analyt. 
appl. [II] 1. 309—11. 15/10. 1919. -  C. 1919. II. 434.) G h im m e .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
E udolf B ratter, Die Chemie und Technologie der wiehtigsten Extraktions- und 

Losungsmiitcl fiir die Fett- und Harzindustrie. Besprechung der an ein Extrak- 
tionsmittel zu stellenden Anforderungen und niihere Angaben iiber die Zus. und 
Technologie der wichtigeren Extraktionsmittel, insbesondere yon Bzn., Bal., CSa, 
iibrr die gechlortcn KW-atoffe usw. (01- u. Fettind. 1. 2S6—87. 15/6. 317—18. 1/7. 
342-43. 15/7. 367—69. 1/8. 391—92. 15/8. 439—40. 15/9. 477—78. 1/10. 501—3. 
18/10. 528—30.1/11. 551—52.15/11. 598-99.15/12 622—23. 31/12.1919.) S c h On f .

Y ereinigte chemische W erke Akt.-Ges. und K arl Liidecke, Charlottenburg, 
Verfahren zum Gerućhlosmachen von Fettcn, Ólen, Wachsarten und dereń Sauren, 
dad. gek., daB dieselben yorteilhaft nach yorangegangener Spaltung der Neutral- 
fette in bekannter Weise mit Chlor behandelt und das aufgenommene Chlor, ge- 
gebenenfalls unter Zusatz yon festen, Salzsiiure bindenden Stoffen, durch Erhitzen 
in Abwesenheit yon W. abgespalten wird, worauf die tibliche Dest., yorteilhaft im 
Yakuum, mit uberhitztem Dampf yorgenommen wird. — Es wird z. B. Tranfett- 
sdure bei 50° bis zu 250/o Gewichtszunahme ehloriert; beim Erhitzen auf 250° ent- 
weiclit dann Salzsaure unter starkem Sehaumen, das Prod. dest. bei 100 mm Druck 
bei einer Innentemp. der Blase von 270° ais gelblichweiBe, geruchlose, halbfestc 
M. iiber, die fiir die Herst. yon Seifen wertyoll ist. (D.E.P. 317 448, KI. 23 a yom 
22/1. 1918, ausg. 13/12. 1919.) Ma i .

A. H. Salway, Die Giite des Glyeerins aus Walfischol. I. T e il. Eine Prii- 
fung der Yerunreinigttngen des Glyeerins aus Walfischol mit Beziehung au f die 
Eignung solchen Glyeerins zur Herstellung von Dynamit. Die besten Arten yon 
Walfischol geben ein Glycerin, das dem aus pflanzlichen Olen erhaltenen Glyccrin 
an Giite gleichkommt u. zur Heret. von Dynamitglycerin gebrauclit werden kann. 
Mittlere Sorten Walfischol geben ein dest. Glycerin, das nur sehr geringe Mengen 
Trimethylenglykol und N-haltige Stoffe enthalt; der Gehalt daran ist zu gering, 
um die Verwertung des Glyeerins emstlich zu gefahrden. Sehr geringe Walfisch- 
ole sind ungeeignet zur Herstellung yon Dynamitglycerin; sie sind zu erkennen an 
ihrem hohen Gehalt an N und an freier Fettsaure und daran, daB das daraus ge- 
wonnene Glycerin mit Phosphorwolframsaure in Ggw. yon 5°/, HjSO* einenNd. gibt; 
ein Glycerin, das mit diesem Eeagens einen Nd. gibt, sollte ganz allgemein ver-
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worfen werden. (Vgl. Cocks und Sa l w a y , Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T. 126 u. 
158; nacbf. Reff.) (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T. 123-26. 30/4. 1918.) ROkle.

A. H. Salway, Die Giite des Glycerins aus Walfi&ćhSl. (Vgl. Journ. Soc. Chem. 
Ind. 37. T. 123; yorst. Ref.) Richtigstellung einea Irrtums beim Naehweiae yon 
Trimethylenglykol in Rohglycerin. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T. 158. 31/5.
1918.) RttilLE.

L. "V. Cocks und A. H. Salway, Die Giite des Glycerins aus Walfischoi.
II. T e i l .  Eine Untersuchung iiber die Umetande, die die Giite von nach dem Tuiit- 
chellschen Vorgange hergestellten Glycerins beeiwflussen. In der Praiis dienen ala 
Mafistab fiir die Giite einea Rohglycerins nicht der Geha.lt an Trimethylenglykol 
und N-lialtigen Stoifen (vgl. Sa lw a y , Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T . 123. 158; yorst. 
Reff.), Bondem gewobnlich der Gehalt an Aache und organiachem Ruckstande. 
Lctzterer wird z war auch in gewisaem Mafie yon der Art dea Walfischoles be- 
dingt, hauptaachlich jedoch von der Art dea TwiTCHELLschen Reagensea und den 
N-baltigen Stoffen dea Olea. Behandlung dea Oles mit Luft (Oiydation) hatte keinen 
walnnehmbaren EinfluB auf die Giite dea GlycerinB. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. 
T . 126—28. 30/4. 1918.) ROh l e .

W erner Schmidt, Elberfeld, und E m il Henser, Darmstadt. Verfahren zur 
Htrstellung von Teerseife, dad. gek., daB man Holz-, Braunkohlen- oder Steinkohlen- 
teer mit W. aualaugt und dann erat der Vereeifung unterwirft. — Durch das Aus- 
wascben mit W. wird der Teer von deu fliichtigen organiachen Sauren befreit. 
Aua dem WaachwaBser laaaen aich durch Eindampfen die fliichtigeu Sauren ent- 
femen; der in dem Waschwaaaer gel. Teer bleibt ais sirupartige M. zuruck und 
kann auch yeraeift werden. (D.R.P. 316258, KI. 55c vom 15/3. 1918, ausg. 21/11.
1919.) Ma i. 

Die Znsammensetzung fettloser Waschmittel. Es wird iiber die Ergebnisae
der Analyse einer Anzahl fettloser Waschmittel berichtet. (Seifenfabrikant 39. 256 
bis 257. 2S/5. 1919.) S c h On f e l d .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

K. Jochorn, jErsatzfasern. Hanf, Flacha und Neasel braucheu zum Gedeihen 
guten Kulturboden uud yiel Pflege. Die Baatfaaern yon Maiglockchen u. Spargel 
aind brauchbar, die Pilanzen aind aber nicht yerbreitet genug. Auaaicht auf Erfolg 
bieten Hopfen, Typha, Biusen und Ginater. Trotz der Kurze seiner Einzelfaser 
ist auch Weidenbast zum Verspinuen geeignet. (Ncue Faserstoffe 1. 289—91. 
Dezember 1919.) SOy e b n .

J . BarfnS, Uber die Ginsterfaser. Angaben iiber die Gewinuung der Faser 
und dabei abfallende Nebenprodd. (Neue Faserstoffe 1. 293 — 95. Dezember 
1919.) St)VERN.

Eug. Ruf, Uber die Selbstentzilndung von Bautnwollabfdllen. Mitteilung einiger 
Fiille der Selbstentziindung olhaltiger Baumwollabfalle. Zusatz yon Mineralol ver- 
hindert die SelbBtentziindung. (Ztschr. f. gea. Textilind. 22. 515—16. 24/12, 
1919.) St?VEEN.

Schlichtrezepte fiir Leinengarn. Die Schlichten werden aus Weizen- oder 
Kartoffelmehl, im letzteren Falle unter Verwendung yon Diastafor, hergestellt.
(Ztschr. f. ges. Teitilind. 22. 514. 24/12. 1919.) SOy e r n .

Jata-W erk  fiir pflanzliche Fuli stoffe G. m. b. H., Dreaden, Verfahren zur 
Aufbereitung der Typhasamenhaare fiir die textile Verarbeitung, dad. gek., daB die 
(entkornten oder nicht entkomten) Typhasamenhaare in der Lag. eines neutralen 
Salzes gekocht werden. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Fasern in
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einer etwa 15%ig- Kochsalzlsg. unter etwa 1,5 Atm. Druck eine bis mehrere 
Stunden Iang gekockt werden. — Die Anwendung neutraler Salze macht die Be- 
handlung schonend, durch die die Fasern fiir die VlieBbildung und weitere Yer- 
arbeitung zu GespinBten, Watte oder Filz geeignet gemacht werden. (D.R.P. 
305578, KI. 29b yom 28/9. 1917, ausg. 12/12. 1919.) M ai.

A. Kertesz, tjber die Wirkung der atmospMrischen Einfldsse auf Wolle und 
Tuche. Entgegnung auf v. K a p f f  (Farber-Ztg. 30. 273; C. 1920. II. 205). Die 
Wolle erfahrt, ehe sie zum Tuch wird, so viele mechanische Operationen, dereń 
mehr oder weniger sorgsame Ausfiihrung yon einschneidender Bedeutung fur die 
Qualitiit der Tuche ist, daB dabei die Wrkg. der chemischen Stoffe beim Farben 
yon fast untergeordneter Bedeutung ist. Die vom Vf. besprochene Yeranderung 
der Tuche ist durch mechanische Krafte nicht zu erreichen. (Fiirber-Ztg. 31. 1—4. 
1/1. Mainkur.) SttVEltN.

W ilhelm  Stiel, Dampfturbine und elektrische Eraftiiberłragung in der Papier- 
industrie. Die Yerluste bei elektrischer Kraftiibertragung werden besprochen und 
Vcrgleiche zwischen mechanischem und elektrischem Antrieb und zwischen Dampf
turbine n. Kolbenmaschine hinsichtlich des Dampfyerbrauchs angestellt. (Papier- 
fabr. 17. 1288—92. 12/12. 1307 — 11. 19/12. 1327—31. 26/12. 1919. Siemens- 
stadt.) . SCv e r n .

E rnst Blan, Schnellregelung neuzeitlicher Papiermaschinen. Bei den modernen 
scbnellaufcnden Papiermaschinen, auf denen ein konstantes Papiergewicht erzielt 
werden soli, muB eine selbsttatige Konstanthaltung der Papiergeschwindigkeit 
durch Schnellregler herbeigefiihrt werden. Yerschiedene Schnellregler werden 
ihrer Bauart und Wirkungswcise nach beschrieben. (Papierfabr. 17. 1331—33. 
26/12. 1919.) StfVERN.

A., Aus der Prcucis des Holischlcifers. Durch Rostbildung in der Lochung 
yerengerte Eisensortiersiebe konnen zu falacher Beurteilung der Arbeit des Holz- 
schleifsteins fiibren. Das Abspringen yon Scbalen und Kantensttlckcn yon Holz- 
sehleifsteinen braucht nicht auf einem fehlerhaften Stein zu beruhen, Risse infolge 
des Transports oder Temperaturverlinderungen konnen die Ursache sein. Leim- 
schwierigkeiten brauehen nicht unbedingt eine Folgę unricktig geschliffenen Holz- 
stoffs zu sein, sie konnen aucb auf nnrichtiger Vorgautschung beruhen. Abwechselnd 
langsamer und schneller Gang des Werkes wird leicht heryorgerufen, wenn die 
PreBkasten nicht dicht genug an den Stein herangeschoben sind. Eine nur wenige 
Zentimeter starkę Betonumkleidung schiitzt Eisenkonstruktionen yt>r Zerstorung oder 
Zusammenbrueh durch Feuer. Man tut gut, einen Schleifstein aus Sandstein oder 
Beton vor dem Einsetzen und der Inbetriebnahme gut zu durchfeuchten. Natur- 
steine miissen gleichmUBig austrocknen. Zum Zentrieren der Schleifsteine dienende 
Holzkeile miissen gut aufgeąuollen sein. (Wchbl. f. Papierfabr. 50. 3460—61. 
31/12. 1919.) SttVERN.

Paul Ebbinghaus, Bas Papiermaschinensieb. Fiir feine dQnne Papiere sollten 
mindestens 3 Latten beim Einlauf des Stoffbreies angebracht werden. Versg. mit 
rotierenden Stellatten gaben beachtenswerte Erfolge. Jede Oberschreitung der un
bedingt notigen Sieblange ist unwirtschaftlich. (Wchbl. f. Papierfabr. 50. 3461. 
31/12. 1919.) StfYERN.

Siemens-Scłmckertwerke G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin, Iłegelungs- 
einrićhtung fur Hollander, dad. gek., daB die Arbeitsyorgange im Hollander gemiiB 
einem yorhcr festgelegten Arbeitsdiagramm selbsttatig und mit elektrischen Mitteln 
geregelt werden. — Die Hollandermahlwalze wird in Abhangigkeit yon ihrem Energie- 
yerbrauch durch ein Leistungs- oder Stromrelais selbsttatig yerstellt. (D.R.P. 316 325, 
K I. 55 c yom 20/9. 1918, ausg. 25/11. 1919.) M a i.

Georg Muth, Niirnberg, Yerfahren zur HersteUung von Emulgierungen fiir die
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Papierlcimung, dad. gek., daB m an Cumarinharze oder ahnliche Steinkohlenteer- 
harze mit wsb. Lsgg. pflaazlicher oder tierischer Leime oder ahnlicher Kolloide 
unmittelbar emulgiert. — Bei Casein findet die Emulgierung statt, wena man es zu- 
erst ia wasserl. Form briagt und bierauf die Cumaronbarze eiatriigt. Die Behand- 
luag der Emulaionen mit Tonerdesalzlsgg. ist in allen Fallea zweckmaBig. (D.R.P. 
316345, K I. 5 5 c vom  27/6. 1916, ausg. 26/11. 1919.) M ai.

Chemische F ab rik  Bannewitz Orloff Hansen, Baaaewitz b. Drcsdea, Harz- 
leimersatz fiir Papierleimung und Verfahren zur Herstelhmg desselben, bestebend 
aus einem Gemiseh von Kaochen- oder Lederleim uad Porzellaaerde, sog. Kiesel- 
kreide. — ZweckmaBig werden aueb geriage Mengen von schwefelsaurem Barium 
beigegebea. Das geleimte Papier erhalt guten Klang und Griff und wird fast un- 
yerbrennbar. (D.R.P. 316324, KI. 55c vom 29/12. 1915, ausg. 21/11. 1919.) Ma i .

Paul Ebbinghaus, Herstcllung von PacJcpapieren bei Yerwendung von Papier- 
spanen. Je 1 Wurster- und Dietricbzerfaserer nebmen die Auflosung vor, dana 
wird auf einer Pappenmaschine mit entBprecbenden Knoteafangern der Stoff ent- 
wiissert. Auch ein Kollergang wurde aufgestellt, der Kraftpapierspśine kollerte. 
Die yersebiedenea so vorbereiteten Stofle werden in Vorratskasten gebalten und 
je nach Bedarf dem Holliinder zugeteilt. Die Holliinderarbeit wird eingehend be- 
schrieben. Eine bcliebte Markę erhalt man aus 50°/0 Spiaa- u. Packpapierspiinen, 
20% Braunschliff, 20°/0 Zellstoffasten oder Tertiacellulose und 10°/o AnsschuB von 
der Papiermasehine. Entspreehendes Kalaudem gibt dem Erzeugais dea Charakter 
voa Tauenpapier. (Papierfabr. 17. 1311. 19/12. 1919. Kopcuhagea.) SUv e r n .

Exportingenienre fiir Papier- und Zellstofftechnik, G. m. b. H., Berlia, 
Verfaliren zur Serstellung eines Mischgarnes aus Asbest■ und Textilfasern, 1. dad. 
gek., daB die auf der Papiermaseliine (Rund- oder Laagsiebpapierma3ehiue) ber- 
gestellte reine Asbestbahn auf Tragfliiehen aus Flor- oder Stoffbahnen, Fadea oder 
Gewebe iibergefubrt, mit dieser Tragflśiche zusammea in Streifen zerlegt und diese 
dann gesponnen werden. — 2. Verfahren nach 1, dad. gek., daB das Garn oder 
das Gewebe ausgegliiht wird. — 3. Verf. nach 1 und 2, dad. gek., daB das Gam 
nach dem Ausgluhen eiae Nachdrehung erhalt. — 4. Verf. nach 1, dad. gek., daB 
die ais Tragflache dieaeade Papier-, Papierstoff- uaw. -bahn eine Behandlung mit 
schwer entflammbar machenden Stoffen oder anderen Chemikalien erhalt. — Garnę 
und Gewebe dieser Art sind z. B. yerwendbar fiir Asbestmatratzen, Einlegesohlen, 
Kabelisolierung, Dampfrohrisolierung, Trockcnfilze an Papiermaschinen, Auskleidung 
von Kocbkisten, Haadschuhe fiir Heizer, Handgriflfe fiir Koehtopfe uad dgl. mehr. 
(D.R.P. 317028, KI. 76c vom 21/2. 1917, ausg. 8/12. 1919.) S c h a r f .

Theodor Horst, Coln-Ehrenfeld, und Herm ann Stóeker, Winterborn, Ithld., 
Verfaliren sur Herstcllung von Dach- wid Schutzpappe, dad. gek., daB die Roh- 
pappe in unmittelbarem AnschluB an dereń Herst. auf der PappeamaBchiue beim 
Ablaufen von dem letzten Trockenzylinder den zur Triinkung mit der wasserfreien, 
fliissigen, vorzugsweise erhitzten Asphaltmasse oder dgl. dieuenden Badera oder 
Auftragvorrichtungen zugefiihrt u. der Durchgang durch das Bad oder die Auftrag- 
yorrichtungen u. die Besandungsvorrichtungen ohne Unterbreehung der Bewegung 
mit der durch den Gang der Papiermaseliine gegebenen gleiehformigen Arbeits- 
geschwiadigkeit bewirkt wird. — Hierdurch wird erreicht, daB die Pappe nicht 
nur mit gleichmaBigen, sondern iiberhaupt denkbar geringem Feuehtigkeitsgehalt 
den Trankungsvorrichtungen zugefiihrt wird. AuBerdem wird die Pappenbahn in 
erhitztem Zustande und oline yorgiingige Abkuhlung mit dem Trankungsbade in 
Beriihrung gebracht, womit die Yollkommenheit deB Trankens auBerordentlich ge- 
fordert wird. Zeichnung bei Patentsehrift. (D.R.P. 316540, KI. 8a vom 9/6. 1915, 
ausg. 4/12. 1919.) ScnARF.

A braham  G. "Westadt und E rik  L. H agg, Hunsfos, Norwegen, Gellulose-
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kocher mit direkter Dampfzufuhr, dad. gek., daB im unteren, zylindrisclien Teil des 
Kochera ein Hohlzylinder derart eingesetzt ist, daB zwischen dem zylindrischen Teil 
des Kochers und dem eingesetzten Hohlzylinder ein zur Einfiihrung des Dampfes 
dienender Raum gebildet wird, weleher mit dem Innern des Kochers durch eine 
Reihe von schriig auswarts entlang der unteren konischen Wand des Kochers sich 
erstreckenden Rohren yerbunden ist. — Der Hohlzylinder ist oben durch ein Sieb 
abgedeckt u. am unteren Endo mit Óffnungen ycrsehen. (D.R.P. 3 1 6 3 2 3 , KI. 55 b 
vom 2/2. 1919, ausg. 25/11. 1919.) M a i .

E rik  Oman, Stockholm, Verfahrcn zur Absćheidung von Wasser aus den Ab- 
laugen von Sulfit• oder SulfatzellstoffabriTcm, 1. dad. gek., daB die Lsg. unter Um- 
ruhren einer Temp. unterhalb des Gefrierpunktes ausgesetzt wird. — 2. Desgl. 
nach 1, dad. gek., daB die Lsg. wiederholt einer Temp unterhalb des Gefrierpunktes 
ausgesetzt wird, wobei die bei jedem Gefrieren gebildeten Schnee- und Eiskrystalle 
abgetrennt werden, z. B. durch Filtrieren oder Zentrifugieren. — 3. Desgl., nach 
1 oder 2, dad. gek., daB derjenige Teil der Lsg., der den Schnee-, bezw. Eiskrystallen 
anhaftet, nńttcls W. oder einer anderen FI. yerdriingt wird, z. B. durch gegebenen- 
falls yerdiinnte Sulfitablauge bei Konzeutration yon Sulfitablauge und gegebenen- 
falls yerd. Schwarzlauge oder eine Salzlsg. beim Konzentrieren von Sulfatablauge.
—  4. Desgl. nach 1, 2 oder 3, dad. gek., daB die Temp. der Schnee- und Eis
krystalle, sowie diejenige der Lsg. nach beendeter Konz. yerwertet wird, und zsvar 
fiir die Herabsetzung der Temp. bei solehen Lsgg., die konz. werden sollen oder 
zum Speisen der Kaltemascliine oder in anderer Weise zum Durchfiihren des 
Verf. — 5. Desgl. nach 1 bis 4, dad. gek., daB das Schmelzwasser yon den Schnee- 
und Eiskrystallen zum Herstellen yon neuer Lsg. yerwendet wird.—  GemiiB vor- 
liegender Erfindung kann die Ablauge selir leicht zu einem Trockensubstanzgehalt 
yon etwa 40% konz. werden. (D.R.P. 3 1 6 5 9 2 , KI. 12a yom 20/6. 1917, ausg. 27/11. 
1919; Prioritat [Schweden] yom 5/4. 1917.) S c h a k f .

Die H erstelinng von K unstleder. Beschreibung der der Socićtć Dnpont de 
Nemours erteilten franz. Patente 488991 und 488994, bei denen auf ein Gewebe 
zunaclist eine Klebstoffschicht aufgebracht wird, auf die man, ehe sie trocken und 
hart geworden ist, eine Scbicht plastischcr Massc, z. B. Nitrocelluloselsg., auf bringt. 
Zur Herst. der Nitrocelluloselsg. yerwendet man 45—600/„ Bzl., 30—45°/0 A. und 
3—15°/0 Amylacetat. Daiin kann man 12 Gewichtsprozcnt Pyroxylin losen. Eine 
Vorrichtung, die Walzen in der Vorrichtung zum Aufbringen der Uberziige mit 
gleichen oder yerschiedenen Geschwindigkeitcn laufen zu lasseu, ist derselben 
Firma durch das franz. Patent 488993 geschiitzt. (Rev. gen. de l’Ind. Tcxt. 4. 
57-58. 1/12. 1919.) SttVERN.

E rnst Becker, Direlcte Ligninbeslimmung in  Zellstoffen durch Hydrolyse mit 
Sauren. 1 g des moglichst fcin geraspelten Zellstoffs wird mit 10—20 ccm 72°/o,’g- 
Schwefelsiiure im Hartglasbecher mitlels eines Glasstabes durchgeknetet, u. sobald 
die Masse gallertartig geworden ist, mit 72°/0ig. Schwefelsiiure auf 80—100 ccm 
aufgefiillt und bis 24 Stunden stehen gelassen. Dann wird mit 1—l*/s Tin. W. 
yerd. u. nach dem Absitzen durch einen GooCHsehen Tiegel ttber Asbest filtriert, 
mit h. W. ausgewaschen und bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Darauf wird 
gcgliiht und wieder gewogen. Der Gewichtsunterschied ist aschefreies Lignin. 
Aus einer mitgeteilten Tabelle ergibt sich, daB der Gelialt der Handelszellstoffe an 
Lignin sehr yerschieden ist. Einem geringen Ligningehalt entspricht eine niedrige 
Methylzahl, wenn auch die Methylzahl dem Ligningehalt keineswegs proportional 
ist. Auch die Phloroglucinrk. stimmt mit diesen Zahlen anniihernd uberein. 
(Papierfabr. 17. 1325—27. 26/12. 1919. Versuchsstation fiir Zellstolf- u. Holzchemie, 
Eberswalde.) SOy e r n .
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Em il Skuballa, Berlin, und Franz Gerlich, Konigshutte, O.-S., Rektiperator 

mit in gleicher liichtung verlaufenden Kanalen fiir das zu erhitzende Mittel und das 
Heizmittel, bei welchem jeder Abgas- u. Luftkanai an beiden Enden durch mittels 
kegeliger Stopfen geschlossene Offnungcn in den Umfiihrungskammem mit der 
AuBenluft in Verbindnng gebracht werden kann, gek. durch eine aus einem kleineren 
Innenstopfen, einem daran anschlieBenden Schaft u. einem auf letzterem gefuhrten 
groBeren AuBenBtopfen zusammengesetzte YerschluBeinrichtung, durch die bei der 
einen Art yon Zttgen z we i hintereinander liegende óffnungen in der auBerenWand 
des Rekuperators einerseits und der die beiden Umfuhrungskammern trennenden 
Zwischenwand andererseits yerschlossen werden. — Im Falle der Explosion kann 
die tJberspannung gefabrlos in die freie Atmosphiire yerpuffen. Zeichnung bei 
Patentecbrift. (D.R.P. 316948, Kl. 24c vom 3/4.1917, ausg. 8/12.1919.) S c h a r f .

Zellstoffabrik W aldhof, Mannheim-Waldliof, Yerfahren zur Herstellung einer 
hochdktiven Entfarbingskohle, dad. gek., daB man die bei der Hydrolyse yon Cellu- 
lose oder cellulosehaltigcn Materialien (mittels Sauren, sauren Salzen o. dgl.) hinter- 
bleibenden Ruckstande der Verkohlnng unterwirft. — Die Ruckstande enthalten 
neben Ligninanteilen u. Zersetzungsprodd. noch Eeste yon Cellulose, bezw. Hydro- 
cellulose. Dic Entfarbungskraft der erhaltenen hochproz. Kohle ubertrifft diejenige 
der gewohnlichen Hol z- oder Knochenkohle. (D.R.P. 309155, Kl. 12 i yom 22/6.
1917, ausg. 10/12. 1910.) M a i .

H einrich Koppers, Essen, Ruhr, Tur fiir KammcrSfen zur Erztugung von Gas 
und Koks u. dgl., bei der der Verlanf der Abdichtungsfuge gegen die Ofenkammer, 
bezw. eine Tiirzarge in  einem raum lich gebrocheDen Linienzug erfolgt, dad. gek., 
daB an der unteren und den seitlichen Begrenzungen der Tur die Dichtung, ahn- 
lich wie bei einer StopfentUr, an  der AuBenflache der Tur liegt, d. b. um m ehr ais 
die n. Stiirke der Liiufersteinschicht der unmittelbaren Einw. des letzten Heizzuges 
entriłckt ist, wahrend die obere Dichtungskante in der Ebene der feuerfesten Aus- 
mauerung liegt, und dazwischen Ubergangsstiicke yorgesehen sind, so daB die Tur 
in der ublicben Weise durch echieberartiges Hochziehen yon ibrem Sitz abgerissen, 
und so die Kammer5ffnung freigelegt werden kann. — Zeichnung bei Patentschrift. 
(D.R.P. 316701, Kl. lOa vom 23/7. 1916, ausg. 1/12. 1010.) S c h a r f .

F ritz  Saeftel, Charlottenburg, Yerfahren zur Herstellung von festem Koks aus 
gasreićher Kohle, dad. gek., daB au3 gasreicbcr Kobie durch teilweise Entgasung 
eine gasarme Kohle hergeBtellt, diese ais Zusatz der zu yerkokenden gasreichen 
Kohle zugemisclit und dann da3 Gemisch beider yerkokt wird. — Es bestebt das 
Bedurfnis, die Yerwendung yon anthrazitischer Kohle bei der Koksbereitung aus- 
zuschalten u. durch andere Mittel zu ersetzen, die weniger kostspielig sind. Diese 
Aufgabe wird yon der yorliegenden Erfindung gelost. (D.R.P. 317120, Kl. 10 a 
vom 9/5. 1918, ausg. 28/11. 1010.) S c h a r f .

Franz K arl Meiser, Nurnberg, Yerfahren, die beim Ausgluhen von Petroleum- 
koks oder Anthrazit entweićhenden Gase fiir Ofenheizting geeignet zu machen, dad. gek., 
daB aus den Gasen die Alkalidampfe auf mechanischem Wege ausgeschieden werden, 
gegebenenfells bei so hoher Temp., daB sich yorhandene Teerdampfe noch nicht 
kondensieren. — Beim Ausgluhen yon Petrolkoks u. Anthrazit fiir die Herst. yon 
Elektroden entweicben brennbare Gase. Bei Yerwendung derselben zum Beheizen 
der Ofen zeigt es sich, daB die Gase infolge ihres Gehaltes an Alkalidampfen bei 
der Hitze der Brennzone die Schamotte angreifen. (D.R.P. 317179, Kl. 26 d yom 
10/6.1917, ausg. 4/12.1919.) S c h a r f .

Deutsche Erdół-A .-G ., Berlin, Aufstapehwg von ErdSlen und verwandten 
flussigen Kohlmwasserstoffen, dad. gek., daB ais Olbebalter unterirdische, in dicht-
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lmltenden, massiyen Gesteinskorpcni, z. B. in Stein- oder Kaliumsalzen angelegte 
Ttiiume, dienen. — Dem Zweck dieser Erfindung entsprechen z. B. die sogen. 
Bergemiihlen bei Kaliumsalzgruben. Entsprechend der Lagę der Salzlager befinden 
sich die Raume so weit yon der Erdoberflache entfemt, daB ein Angriff durch 
Fiieger o. dgl. nicht dic Zerstorung der Lagerung herbeifiihren kann. Man kann 
aueh bereits abgebaute Salzlager zur Aufstapclung yerwenden u. in dieser Weise 
gleichzcitig den sonst nicht yerwertbarai Raum benutzen. (D.E.P. 298459, KI. 81 e 
vom 16/12.1916, ausg. 17/11.1919.) Sc h a r f .

C. K elber, Die Oxydation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff. Die Oxy- 
dation ton Paraffin. Ankniipfend an die Verss. Bergmanns (Ztschr. f. angew. Ch. 
31. 69; C. 1919. II. 122), der bei wochenlangcm Durclileiten von Luft durch Paraffin 
bei 130—135° neben anderen Prodd. yęrschiedcne gesSttigte Fettsiiuren erhielt, 
untcmahm der Vf. dic Oxydation des Paraffins durch Sauerstoff bei Ggw. yon 
Katalysatoren.

Das mit geringen Mengen einer Mn-Verb. (Oxyd, Oxydul, Silicat) yersetzte 
Paraffin (F. 50—51°, Jodzalil 1) wurde bei 150° mit Oa gut durcbgeriihrt. Das Rc- 
aktionsprod. liatte etwa die Konsistenz vou Schmalz, Jodzahl 1—2, VZ. 250—300, 
SZ. 200, entUcit 40—50°/0 in W. unl., in PAc. 1. Fettsauren, 5—10% in PAe. unl. 
Fettsauieu („Osysauren"), 3—10% Unverseif bares u. audere Prodd. W&lirend der 
Osydation entstand cin Dcstillat, etwa 25% vom Ausgangsmaterial. Ais Oxydations- 
prodd. wurden nachgewiescn: Aceton, Ameisenseiure, Essigsaure, Propionsaurc, Butter- 
saure, Valeriansaurc, Capronsaure, eine Octylsaure (Capryhaurel), eine Nonylsaure, 
eine Decylsćiure (Caprinsaurel), femorVerbb. mit alkoh. OH-Gruppen. In iihnlicher 
Weise verliiuft die Oiydafion mit Vasclinc, Mlneralol- und Braunkohlenteerdestil- 
laten und Scliwerbenzin. — Es ist dem Vf. aueh gelungen, Platindralitnetz, sowie 
Osmiumsituro ais Katalysatoren zu benutzen, ferner fand er, daB durch elementaren
0 4 fein zerteiltes Paraffin bei 140—150“ unter heftiger Rk. in 4—5 Stdn. yollig 
oicydiert wird; iiber diese Yerss. soli Bpiltcr genauer berichtet werden. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 53. 66—71. 17/1. 1920. [26/11. 1919.] Lab. K r a m e r  u . F lam mf.r , 
Heilbronn.) Il b e r g .

Eritz Erank, Technisches und Wirt&ćhaftlićhes vom Schmicrmittelgebiet. Es wird 
gezeigt, daB die Anforderungen an die Schmierole, die im Betriebe gebraucht 
werden, erlieblich herabgemindert werden konnen. Die Schmierfahigkeit ist nicht 
in erster Linie abhiingig vom AuBeren u. von der Viscositat der Ole; beim Ersatz 
eines hochyiscosen Ols, anch von Schmierfctt, durch ein weniger viscoses Ol kann 
eine erhebliche Senkung der Lagertemp. u. ein Energiegowinn bedingt sein, Die 
Anwendbarkeit eines Sclimiermittels im einzelneu muB von Pall zu Fali im Betriebe 
selbst beobachtet werden, durch Temperaturmessungcn an den Olyerbrauchsstellen
u. durch Indizierung oder elektrische Kraftmessung der Maschinen. Einen Anhalt 
zur Feststellung der Eignung eines Schmierols zur Innensclimierung yon Zylindern 
erlauben aueh die sog. „0lfleckbilder“, die gebildet werden, indem man in einer 
Entfernung yon etwa 10 cm yom Indicatorhahn des Zylinders den ausstromenden 
Dampfstrahl auf einem Stuck WciBblech oder auf starkem Zeichenpapier auffiingt. 
Asphaltbildung u. SSuregehalt wirkeu am meisten storend, besonders wenn nicht 
geniigend gespart wird. An Stelle der yielen Arten Schmierol geniigen einige 
wenige, u. es mttssen unsere Inlandsole, sowohl dic aus MineralSl, wie die aus 
Teeren, derart gewonnen werden, daB die B. yerharzender und asphaltbildender 
Stoffe moglichst yermieden wird; es gelingt dies, wenn die Dest. so geleitet wird, 
daB Krakzerss. in moglichst geringem Umfange eintreten. Kurz wird noch die Ge- 
winnung yon Schmierolen aus dem Urteer gestreift, die yoraussichtlich in absehbarer 
Zeit wirtschaftlich moglich ist. (Ztschr. f. angew. Ch. 32. 374—76. 9/12. 377—79. 
16/12. [15/10.]. Chem.-techn. Wchschr. 3. 387—89. 29/12.-1919. Berlin.) RttmE.

II. 2. 26
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H euberger, Gassparende Glilhlichtbrenner. Beschreibung eines Einsatzstiickes 
fiir stehende und liiingende Gaanormalbrenner, wodurch infolge Verkleinerung der 
Abmeaaungen fiir den Grliibkorper eine geringere absolute Lichtetarke bei gleicli- 
zeitiger Herabsetzung des Gaayerbrauchea erzielt werden kann. (Ztschr. Yer. Gas- 
ir. WaaserfaehmSnner Óst.-Ungams 59. 247—49. 1/11. 1919. Wien.) Sp l it t g e r b e r .

XX. SohieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren,
C. Claessen, Berlin, Verfahren zur Herstellung eines nitricrfdliigen Materiah 

aus Holzzellstoff, dad. gek., daB man getrocknete Zellstofipappe aatt aufrollt oder 
zueammenpreBt und dieso Rollen oder PreBkorper mittels einer Holzyerarbeitungs- 
masehine zerkleinert. — M an erliiilt so gleiehmiiBigen porosen Zellstoff, den man in 
Zentrifugen uud in Topfen nitrieren kann. (D.R.P. 3 0 0069 , KI. 78c vom 29/7. 
1915, ausg. 10/12. 1919.) Ma i .

Richard M iiller, Eilenburg, Verfahren zum ununterbrochenen Waschen und 
Entwiisscrn von Zellstoff oder Zellstoffcerbindungen, dad, gek., dafl man drehbare 
Saugnutachen bekannter Konstruktion zusammen mit einem G egenstrom waschverf. 
mittels A. zunehmender Stiirke in Anwendung bringt. — Es wird so z. B. ein 10% 
flitrocellulose enthaltender Brei yerarbeitet. (D.R.P. 307078, KI. 78 e yom 2/3.
1918, ausg. 10/12. 1919.) Ma i .

Carl For eh, Fliissiger Sauerstoff cds Sprengmittel im Bergbau. Der Yf. be-
Bpricht die Verwendung fl. Saueratoffs ais Sprengmittel im Bergbau und ihre wirt- 
sehaftliche Bedeutung. (Prometheus 31. 91—92. 20/12. 1919.) JONG.

Dynamit-Aktien-Gesellschaft vorm als A lfred Nobel & Co., Hamburg, Ver- 
fahren zur Verflussigung von Ammonsalpeter sum Zweck der Herstellung gie/Sbarer, 
nicht ais Treibmittcl dienender Ammonsalpetermischungen mit hohem Ammonsalpeter- 
gehalt, dad. gek., daB zur Herabsetzung des F. des Ammonsalpeters in Temperatur- 
grenzen, die seine Zera. yerhindern und, falls damit gegossene Sprengladungen her- 
gestellt werden, die gefahrlose Zusetzung die Sprengkraft erhohender Zuaatze ge- 
statten, ais FluBmittel Bicyandiamid yerwandt wird. — Wahrend Ammonsalpeter 
bei 152° und Dicyandiamid bei 205° schm., hat die Misehung yon S5 Tin. Ammon- 
aalpeter und 15 Tin. Dicyandiamid den F. 115°. (D.R.P. 305567, KI. 78c von> 
31/1. 1917, ausg. 10/12. 1919.) M a i .

Dynamit-Aktien-Gesellschaft vorm als A lfred Nobel & Co., Hamburg, Ver- 
fahren zur Verflilssigung non Ammonsalpeter zwecks Herstellung leićht giefibarer 
Sprengstoffladungen, dad. gek., daB ala FluBmittel W. beuutzt wird. — Die GieB- 
temp. einer Misehung yon 66% Ajnmonsalpeter, 10% Natronsalpeter, 20% Nitro- 
toluol und 4% W. liegt bei 80°. (D.R.P. 305568, KI. 78c yom 8/1. 1918, ausg. 
10/12. 1919.) M a i .

Ju lius Pintsoh Aktiengesellschaft, Berlin, Elektrisdhe Patronenettnder, 1. dad. 
gek., daB der Ziinddraht aus Wolfram besteht. — 2. Patronenziinder nach An- 
spruch 1, bei denen der Ziinddraht beiderseita an die Zuleitungsdrahte angeschweifit, 
statt gelotet oder geklemmt ist. — Es werden so Ziinder von gleichmaBigem Wider- 
stand erhalten, die erplosionsartig durchbrennen. (D.R.P. 302580, KI. 7 8 e yom 
26/6. 1917, ausg. 12/12. 1919.) M a i .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
W. Fahrion, Zur Theorie der Lederbildung. IX . (Vgl. Collegium 1919. 165; 

C. 1919. IV. 5S6.) Erwiderung auf die letzten Ausfiihrungen yon W. Mo e l l e e  
(Collegium 1919. 237; C. 1919. IV. 944) iiber die SamiBcbgerbung. (Collegium
1919. 356—57. 1/11. 1919.) L a u f f m a n n .

W. Moeller, Die Mineralgerbungen II .  (Vgl. Collegium 1919. 101; C. 1919.
IV. 333.) Kritik der Arbeiten yon P. y o n  S c h r o e d e r , E. A b e g g , P. y o n  S c h k o e-
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d e r  , wonaeh dic Formaldchydgerbung gegeniiber den Mineralgerbungen und 
sonstigcn Gerbarten eine Sonderstcllung cinnimmt. Yf. kommt unter Zugrundc- 
legung seiner Peptisationstheorie der Gerbung zu dem Ergcbnis, daB dies niebt der 
Fali ist, und daB die entgegengesetztcn Ergebnisse obiger Forscher auf Fehler in 
der Versucbsanordnung und Deutung der Yersucbsergebnisse zuriickzufiihren sind. 
(Collegium 1919. 347—56. 1/11. 1019.) L a tjffm a n n .

H. G arner Bennett, Dic verschiedenen Yerfahren der Z  weibadchrom gerbung. 
Vf. erortert, welelien EinfluB das yersebiedene Yerhaltnis zwischen KaCra0 7 und 
HC1, sowie Zusatze yon NaCl und Ala(SO<)3 beim Chromierungsbad ausiiben, sowie 
die Beziehungen zwischen der anzuwendenden Menge NasSa03 und HC1 im Re- 
duktionsbad und zwischen der erstcrcn und der Menge an K3CrsO, im Chromierungs
bad. Es werden cinige Yorschriften ohne und mit Zusa^ von NaCl, bezw. 
Al,(SOł)3 angegeben. Im Chromierungsbad wird durch einen OberschuB yon 
KjCr,07 wie yon KC1, sowie durch einen Zusatz yon NaCl oder Alj(S04)a die Wrkg. 
der Chromsaure gemildert. Das Verhaltnis zwischen den anzuwendenden Mengen 
an KjCrjO, und Na,Sa0 3 wechselt je  nach der Art des Chromierungsbades. Bei 
Bchweren Ledersorten muB im Verhiiltnis zum Chrom mehr N a ^ O j genommen 
werden. Bei Anwendung eiues 'Oberschusses yon HC1 im Chromierungsbad soli 
fiir das Reduktionsbad um so wcniger Saure yerwendet werden, je groBer die 
Menge an letzterer im Chromierungsbade ist. Die fiir das Reduktionsbad an- 
zuwendende Menge HC1 hśingt aueh yon der Art der Zugabe der Saure, yon der 
Natur der Haut und yon der Zus. des ChromierungsbadeB ab. Sio ist ungefahr 
gleicb der Halfte der Menge an Na^SjO,. Die Wasserincuge im Reduktionsbad 
kann bis zum 2*/a fachon des BloBeugewichts betragen. Doch wird gewohnlich 
weniger genommen. (Leatherl. 227—30. 259—62; Ledertechn. Rdsch. 11. 97—98. 
18/12. 1919.) L a u f f m a n n .

G. Grasser, Die Entkalkungsgesćhicindigkeit. Yf. bat durch Einw. yon 7a°/o'g- 
Lsgg. auf BloBenstiicke die Entkalkungsgeschwindigkeit yon HC1, HC1 +  NaCl,
H,S04, HaS04 +  NaCl, HaS04 +  NaHSO„, NaHS04, NaHS03) CH3COOH, CH„- 
CHOH-COOH, NH4C1, Melasse, Neradol ND und destilliertem W. festgestellt. Es 
ergab sich, daB HaS04 die starkste entkalkendo Wrkg. aufweist, daB dann nach-
einander E sS04 - f  NaCl, H,S04 +  NaHSO,, HC1, NH4C1, HC1 +  NaCl, NaHSO,,
CH3 • CHOH- COOH, CHsCOOH und schlieBlieh in groBerem Abstande NaHSOs, 
Neradol N D und Melasse folgen, daB dagegen destilliertes W. auch nach 90 Stdn. 
nicht genugend entkalkt. Vf. untersuchte ferner den EinfluB, den die Vorbereitung 
der BloBe im Aseher, und zwar der reine Kalkascher, der mit Schwefelnatrium u. 
der mit Schwefelarsen angeschiirfte Kalkascher auf die Entkalkungsgeschwindigkeit 
von NH4C1, CHa>CHOH-COOH, H3S04 +  NaCl u. NaHS04 austtbt, u. fand hierbei, 
daB die Entkalkungsgeschwindigkeit weniger durch dre Art des Aschers, ais durch 
die Art des Entkalkungsmittels bestimmt wird. (Collegium 1919. 341—47. 1/11. 
1919.) L a o f f m a n n .

K. Mickach, Farbeverfahren fiir Leder, Gewebe, Kunstleder und andere. Vf. 
bespricht die Vorbereitung des Leders zum Farben, das Farben yon Leder mit 
Auilinfarbstoffen, Mineralfarben und anderen Mitteln, sowie von Kunstleder aus 
Gewebe und anderen Ersatzstoffen. (Kunststoffe 9. 309—11. 324—26. Dezember
1919.) L a u f f m a n n .

W ilhelm  R echberg, Hersfeld, Yerfahren zur Herstellung von wasserdichtem 
und gegen Abnutzung besonders widerstandsfahigem Leder, 1. dad. gek., daB mit 
pfianzlichen Gerbstoffen gegerbtes Leder mit Lsgg. eines wasserunl. Impragnier- 
mittels unter Zusatz yon Pyridinbasen getrankt wird. — 2. Ausfuhrungsform des 
Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Behaudlung des Leders mit Pyridin
basen in einem yon der Impriignierungsfl. getrennten Bade yorgenommen wird.

26*



— 3. Auwcndung des Verf. nach Anspruch 1 und 2 ;iuf niclit mit pflanzlichen 
Gerbstoftcn gcgerbte Leder, dad. gek., daB diese Leder vor der Impriign ierung mit 
pflanzlichen Gerbstoffen nacligegerbt werden. — Ais Impriigniermittel dient z. 13. 
eine Lsg. von Harz in Bzl. oder naturlicbcr und kiinstlicher Asphalt, Petrolpecb, 
Bitumen oder Kautschuk. (D.R.P. 3 1 7 4 1 8 , KI. 28a voin 3/11. 1018, auBg. 16/12. 
1919.) M a i .

Carl Graf, Coln-Rodenkirchen, Ytrfahren zur SefsUllung eines Gerlstoffersatses,
1. dad. gek., daB Pflanzentecr und W. ausgelaugt; und der so gewonuenen Brtihc 
Sulfitzellstoffablauge beliebigcr Konz. zugesetzt wird. — 2. Verf. nach Anspruch 1, 
dad. gek., daB der mit Sulfitablauge yermischten wss. Bruhe aus Pflanzenteer 
Glaubersalz, BittersaU oder Kochsalz zugesetzt wird. — Die Gerbung des Leders 
mit einem so hcrgeątellten Extrakt entspricht der reinen Yegetabilischen Gerbung. 
Das Leder bekommt gutc Schwellung, die Durcbgerbung geht verh!iltnismaBig 
echnell yonstatten; das Leder erhalt bei heller Farbę einen schonen braunen Scbnitt 
und kann yollst&ndig mit dem Gerbstoff Battgegerbt werden. (D.R.P. 317 462, 
KI. 2 8 a vom 31/10. 1910, ausg. 13/12. 1919.) M a i .

Lloyd B alderston, Lederchemic in Japan. Vf. berichtet iiber die zum Teil 
unter aciner Anleitung im AnacbluB an die Hokkaido Uniyersitat in Sopparo ein- 
gerichtete Abteilung fiir Chemie und Technik des Leders u. bescbreibt einige der 
dort getroffenen Einrichtungen (vgl. Hide and Leather 57 . Nr. 7. 2 1 ; C. 1919. IV. 
28). (Journ. Amer. Leather Chem. A bsoc. 14. 591—99. Nov. 1919. Hokkaido Im
perial UniverBity, Sapparo, Japan.) Lauffm ann.

F. J . Schlink, Ledermepmaschinen. Vf. behandelt die Einriehtung u. Wirkungs-
weise, die Art und die BeBt. der Fehlerąuellen der in der Lederindustrie yerwen- 
deten MefimaBcbinen fiir Leder. (Hido and Leather 58. Nr. 8. 23—25. 23/8. Nr. 10. 
41-45. 6/9. Nr. 11. 21—24. 13/9. Nr. 12. 25-27. 20/9. Nr. 13. 33-39. 27/9. Nr. 14. 
81. 4/10. 1919.) Ladffm ann.

G. Grasser, Ber gualitatice Zudcernachweis in Gerbstoffausziigen und Leder.
Vf, priifte das Verbalten der Auszuge von Fichtenrinde, Kastanienholz, Quebraeho- 
bolz, Sumach, Mangroyerinde, Valonea, Knoppern, Gallapfel, sowie yon Gambir bei 
der ąualitatiyen Zuckerprtifung nach dem Verf. mit Orthonitrophenylpropiolsaure. 
Eine positiye Rk. wurde auBer bei Galllipfel, Knoppernauszug u. Gambir auch bei 
Quebrachoauszug, trotzdem dieser nur sehr wenig Zucker entbalt, sowie bei tech- 
niachem Tannin beobaebtet. Andereraoita ergab ein fester Quebrachoauazug 
„Triumph^ keine Rk. Durch weitere Unterss. wurde festgestellt, daB der positiye 
Ausfall der Rk. bei Quebraeho und Tannin nicht durch AbBpaltung yon Zucker 
aus dem Gerbstoffmolekiil, sondem durch an sieli yorhandenen Zucker yeiursacbt 
wird. Brenzcatechin, Pyrogallol und Gallussiiure gaben eiue negatiye Rk. Bei 
Zellstoffablauge, Formaldehyd und den synthetisehen Gerbstoffen Neradol D, Nera- 
dol ND, Ordoyal G, sowie eiuigen ahnlichen Erzeugnisseu fiel ebenfalls die Rk. 
negatiy aus. Vf. seblieBt auf Grund seiner Prufungsergebnisse, daB aus dem posi- 
tiycn Ausfall obiger Rk. bei Gerbstoffausziigen nicht ohne weiteres auf einen ab- 
sichtlichen Zusatz yon Zucker gescblossen, und daB bei Lcdern nur eine deutliche 
tiefblaue Farbung ais eine positiye Rk. augesprocheu werden darf. (Collegium
1919. 309—12. 4/10. 1919.) Lauffmann.

W illiam  K laber, Einbadchrombriihen und ihre Untersuchung. Vf. beBchreibt 
einen Untersuchungsgang fiir Einbadchrombriihen u. macht die fiir die Berechnung 
der Ergebnisse notigen Angaben. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 14. 622 — 26. 
No v. 1919.) L auffm ann.
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XXIII. Pharmazie; Desinfektion.
P. van der W ieleń, Bas goldtne Jubeljahr der modtrnen Yerbandstoffe und
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das tierzigjahrigc Jubilaum der Kgl. Fabrik fiir Verbandsto/fe vorm. Utermóhlen & Go. 
1880 bis 15. Jan. 1920. 1870 fand L is t e k  ein praktiseh brauchbares Verband- 
mittel. Wenn gleicb er viele Vorgiinger gehabt bat, so waren damals noch die 
Ansiehten iiber die Austeckungsart der Krankbeiten sebr geteilt. L is t e k  wandte 
carbolgetriiukte Verbande an. V. B runs fuhrtc Juli 1870 die Baumwollwattc in 
gereinigter Form in die Prasie ein. Die 1880 gegriindete Fa. Utermohleu yertrieb 
B oleh e  Watten in Holland, nabm 1888 die He rat. von impraguierten Watten auf u. 
machte so Holland in bezug auf die Ycrsorguug mit Verbandstoffen yom Ausland 
unabbangig. (Pbarm. Weekblad 57. 22—30. 10/1. [1/1.].) H a r t o g h .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in  Basel, Basel, Yerfahren zur Dar- 
stellung eines tollwirksamen, icasserlóslichen, injizierbaren Priiparates aus Matter
horn, darin bestehend, daB man die entolte und gepulyerte Drogę naebeinandcr 
mit W. uud mit verd. A., dem geringe Mengen einer fliicbtigen, organiseben Siiuro 
zugesetzt sind, erschopfend extrahiert, den A. und die tiberschUssige, łliichtige, 
organische S&ure im Vakuum abdestilliert u. die yereinigten Ausziige nacb Filtration 
cntweder im Vakuum unmittelbar zur Trockne eindampft oder aber nacb dem 
Eincngen auf ein kleines Volumen erst mittels A. und durcb Filtration von den 
anorganiscbcn Bestandteilen befreit, worauf die Lsg. auf ein bestimmtcs, auf das 
Gewicht der angewandten Drogo berechnetes Volumen eiugeotcllt oder aber zur 
Troekno eingedampft wird. — Nach einem Bcispiel gewinnt man aus 1200 g Secalo 
cornutum mit Hilfe yon Ameisensaure 250 g eines gelbbraunen, hygroskopischen, 
U. Pulvers, das deu yollen Wirkungswert der Drogę besitzt. (D.R.P. 317400, 
KI. 30h yom 7/11. 1916, ausg. 11/12. 1919.) Ma j .

Charles H. La W all, Verunreinigung ton Weichselkirschrinde mit metallischem 
JSisen. Eine Probe Weichselkirschrinde war yermutlieb in der Mahlmtihle durch 
die Beimengung yon 0,25—0,28°/o Splitter aus metullisckem Eisen ycrunreinigt 
worden. (Amer. Journ. Pbarm. 89. 356—57. Aug. 1917. Vortrag vor d. Pharmazcut. 
Gesellschaft Pennsylyania.) Ma k z .

Jakob  Breyvogel, Kaiserslautern, Vtrfahren zur Gcwinnung ton ais blut- 
stillender Verbandstoff, sowie zur Herstellung ton Damenbinden geeigneter Waite,
1, dad. gek., daS mechanisch aufbereitete Torffaser entfettet wird. — 2. Aus- 
fiibrungsform des Verf. gemiłB Ansprucb 1, dad. gek., daB Torffaser in yerd. Alkali- 
lauge gekocht, stark gewiissert, nach dem Entfernen des Alkalis nocbmals in reinem 
W. gekocht und schlieBlich getrocknet wird. — Durch die Entfettung wird die 
Saugfahigkeit der Torffaser erhoht. (D.R.P. 317510, KI. 30i vom 27/4. 1918, aUBg. 
16/12. 1919.) M a i ,

Sachsisches Serumwerk und Institn t fiir B akterio therap ie  G. in. b. H., 
Dresden, Verfahren zur Herstellung Silbersalze enthaltender Arzneimittel, dad. gek., 
daB die betreffeuden Salze in einem erheblichen UbersehuiJ vou Galie gelost werden.
— Es wird die Atzwrkg. der konz. Lsgg. von Sillersalzen infolge der Kolloid- 
beschaffenheit der Galie erheblieh abgeschwacht und die Tiefen- u. Desinfektions- 
wirkung der Silbersalze gesteigert. Dic Patentsehrift enthalt ein Beispiel fiir dic 
Anwendung yon Silbernitrat. (D.R.P. 317509, KI. 30h vom 12/9. 1917, ausg. 
16/12. 1919.) Ma i .

F ritz  Eberle, Biebrich a/Rb., Verfahren zur Herstellung eines Glycerinersatzes, 
dad. gek., daB man Zinkacetat uud ein Alkaliaeetat in molckularen Verhaltuissen 
entweder zusammenreibt und durch Steheulassen, besser noch durch Erwiirmen, in 
Lsg. bringt, oder daB man ein Gemisch der genannten Salzc in beliebigen Mengen 
W. auflóst. — Man erzielt klare, glycerinartige Fil. beliebiger Yiseositiit, die Eisen 
nicht augreifen. (D.R.P. 316136, K1.23e yom 28/7.1918, ausgegeben 14/11.1919.) M a i .

W. F. W outm an, Mitteilungen aus dem Beichsarzneimagazin in Amsterdam. 
Im Yerfolg der frUheren Mitteilung (Pbarm. Weekblad 55. 1166) wird eine groBe
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Anzalil Verfalsehungen aufgcfiihrt. Acidum Lacticum: CaSOj, Buttersaureester; 
Brillantine crystaHisće: gelbe VaBeline mit Vanillin u. Ylang-Ylang; Konserviermittel 
fiir Limonaden: 33,7°/o Salicylsiiure, 20,5% NaHCO, und Zucker; Konserviermittel 
fiir Fleisch: NatriumsulfU oder Benzoesśiure mit Borai; Chinosólum 0,3, resp. 29,55 
bis 30,8% Aschengehalt (KjSO*); Citras ammonico-ferrricus: 23,5—26,45% FesOa; 
Citras ferricus: 23,7—24,2% FcjO,; Gallas bismułhicus basicus ergab binnen 15 Min. 
Gelbfiirbung, wenn das Zn sofort nach der Auflosung zugefiigt wurde. Bei langerem 
Warten keine Farbung. Hydrochinon: Mit AgNO„ stets Reduktion unter B. vou 
weiBen Nadeln; Oleum Juniperi empyreumaticum: Kpp. 30—33% —250°, 2,5—13% 
(statt 75%) 250—27511; Oleum Menłhae piperitae: Lsg. von Ól in A., D. 0,931; 
Preventube: weiBe Vaseline mit 28,3% HgCl; Styrax: 3G,l°/0 Zimtsaure 10% 1. in 
A.; Sulfas nałricus enthielt NffiCl und FeaOa; Sulfidum hydrargyricum: Pfeifenton 
mit Anilinfarbstoff; Solutio Pcrozydi Hydrogenii: H^SO* und Phosphoraaure; Sapo 
medicatus: Sesamol; Sal Carolinum: 0—18,65% NaCl u. 0—36,6% NaHCO„; Terra- 
silicea: Terra Infusiorum. Forner werden zahlreiche Angaben iiber die Herst. von 
Tinkturen und die Fullung von Ampullen gegeben. (Pharm. Weekblad 56. 1641 
bis 1650. 13/12. 1919. Amsterdam, Reichearzneimagazin.) H a k to g h .

Louis Gerihenfeld, Die Antiseptica und der Krieg. Es werden dio heute ge- 
briiuchlichsten Antiseptica u. die zweckmaBige Form ihrer Verwendung besprochen. 
(Amer. Journ. Pharm. 89. 487—96. Nov. 1917.) MAKZ.

G. Bertrand, Brocq-Rousseu und Dassonyille, Einflufi der Temperatur und 
anderer phyeiJcalischer Fdktoren auf das InsektentStmgsvermogen des Glilorpilcrins. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 168. 742.169. 441; C. 1919. III. 294. 1920. II. 111.) 
Der EinfluB der Belichtung und deijenige der Luftfeuchtigkeit sind ohne Bedeu- 
tung fiir die Wirksamkeit des Chlorpikrins. Dagegen wird durch Erhohung der 
Temp. die Wirksamkeit sehr wesentlich gesteigert. Die Kurve ahnelt sehr der- 
jenigen, die die Beschleunigung der Geschwindigkeit chemischer Rkk. darstollt. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 169. 1059-61. 1/12. [24/1.*] 1919.) SriEGEL.

Hans F riedenthal, U ber Abkómmlinge des Carbols ais Mittel zur au/3eren Des- 
infektion (Ycrwenduug von Grołan und Sagrołan im Sprcchzimmer des Arztes). Don 
Abkommlingen der Phenolreihe ist eine Sonderstellung unter den Desinfektions- 
mitteln zuzuweisen, weil ihrc DesinfektionBkraft auch in Ggw. von viel EiweiB nur 
wenig abnimmt, und weil sie gegen die reduzierendeu u. oxydierenden Krafte der 
Lebewesen Widerstand leisten. Sagrotanlsgg. stellen deshalb einen Rostschutz dar. 
Instrumente konnen durch Abreiben mit einem Tuch, das in 5% Sagrotanlsg. aus- 
gedriickt worden ist, keimfrei gemacht werden; ebenso eignet es sich zur Hando- 
desinfektion durch Waschen. Grotan ist nicht gleich giinstig. Fiir innerliche Des- 
infektionsspiilungen von Eiterhohlen sind die Substitutionsprodd. des Phenols nicht 
geeignet. (Therap. Monatsh. 34. 16—17. 1/1. Bad Harzburg, Sanatorium.) A r o n .

R. HeuB, Die Iceimiótende Kraft von elektrolytisch dargestellter Hypochloritlauge 
(„Antiformin“). Unter Bezugnahme auf die Veróffentlichung von H. LtJERS (Ztschr. 
f. ges. Brauwesen 42. 343; C. 1920. II. 314) iiber die Herst. yon Hypochloritlsg. 
auf elektrolytischem Wege berichtet Yf. iiber seine Best. des Wertes der Hypo
chloritlsg. ais keimtotendes und entwicklungshemmendes Mittel. Die Grenze fiir 
die keimtotende Kraft liegt bei einem Gehalte yon 0,055% wirksamem Ci. Nach 
den Yersuchsergebnissen ist eine zweigrammige Hypochloritlsg. fiir die Prasis yollig 
ausreichend, also eine Lauge, die 2 g wirksames Cl im Liter enthalt, sie wiirdc 
etwa dem Gehalt einer 3,6%ig. Antiforminlsg. entsprechen. (Ztschr. f. ges. Brau
wesen 42. 351—53.13/12. 1919. Miinchen, Wisseuschaftl. Stat. f. Brauerei.) R a m m st.

Ivo r Grifftth, Die Dakinsćhe oder Carrel-Dakinsche Losung. Es wird die 
ubliche Herst. u. Priifung der DAKiNschen Lsg. besprochen. (Amer. Journ. Pharm. 
89. 497—500. Noy. 1917.) M an z .
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L. E. Kebler, E in intercssantes Iiezept. Kin zur Darmdesinfektion yerschrie- 
benea Priiparat aus Sublimat, Sulfur priicipitat. u. Kakaobutter war yon starker 
Wrkg. Zur Nachpriifung des Sublimatgebalts zieht man die Lsg. in Bzl. mit 
schwaeh salzsaurem W. aus. (Amer. Journ. Pharrn. 89. 251—51. Jnni 1917. Vor- 
trag yor d. Versamml. d. amer. Chem. Gesellsehaft Kansas.) M an z .

H erbert C. H am ilton, Die Yerwendung von Tieren in der Erprobung und 
Einstellung von medizinischen Erzeugnisscn. Vf. erortert unter Bezug auf die im 
amerikanischcn KongreB eingebrachte Vorlage uber ein gesetzliches Yerbot der 
Vivisektion die Notwendigkeit vou Tieryerss. zur Erforschung u. Kontrolle der 
physiologiscbcn Wrkg. yon Medikamenten. (Amer. Journ. Pharm. 91. 583—92. 
Sept. 1919. Research Laboratory P a r k ę  D a v is  and Co. Detroit Mich.) M an z .

Carl E. Sm ith, Pharmazeutische Norm fiir Natriumbenzoat. Natriumbenzoat 
fur pharmazeutische Zwecke soli nicht Uber 5% Feuchtigkeit aufweisen; die dazu 
yerwendete Benzoesaure soli den Anforderungen des Arzneibuches an Benzoesiiure 
entspreeben. (Amer. Journ. Pharm. 89. 576 — 77. Dezember [Noyember] 1917. 
New York.) M anz.

Charles H. La W all, Jilei in medizinischem Zinkoxyd. Das Ziukoiyd far 
pharmazeutische Zwecke des Handels enth&lt zumeist 0,1—0,5% Rb- Zur Best. 
des Bleigehaltes lost man 5 g bei miiBigor Warme in wenig ubersebiissiger H,S04, 
lost den Riickstand auf dem Filter in frisch bereiteter 25%ig. Ammoniumacetatlsg. 
und wiigt ais PbCr04, (Amer. Journ. Pharm. 89. 353—55. August [14/7.*] 1917. 
Vortrag vor der Yersammlung der Pharm. Gesellschaft New Jersey.) M an z .

R eginald  M iller, Bestimmung von Aspirin und Natriumsalicylat in Pulvern. 
Man zieht eine mit sauberem Sand gemengte Probe etwa 10-mal mit A. aus, wiigt 
den Riickstand der ath. Lsg. und priift denselben qaalitativ auf Aspirin; den in 
A. unl. Riickstand durchfeuchtet man mit 10%ig. HjSO*, zieht wiederum ca. 12-mal 
mit A. aus und berechnet aus dem Riickstand der ath. SalicylsSurelsg. durch 
Multiplikation mit 1,1651 die yorhandene M enge Natriumsalicylat. (Amer. Journ. 
Pharm. 89. 347 —48. August 1917. Chemical Laboratory New York City Dept. of 
Health.) M a n z .

J iten d ra  N ath  R aksh it und Erank J . D 'Coita, Bestimmung von Mcrphin 
in indischem Opium. Ergiinzungen zu der frtiheren Arbeit von R a k s h it  (Analyst
43. 320; C. 1919. II. 876). Es ist die Einw. yon NH^Cl, CaCl3 und A. auf die 
spezifisebe Drebung des Morphins untersucht worden, da die polarimetrische Best. 
des Morphins in Ggw. dieser Stoffe erfolgt, Diese Einw. ist bei kleineren Mengen 
der Salze nicht groB, die spczifische Drehung betriigt bei einer Konzentration 
des Morphins yon 1 g Hydrochlorid in 100 ccm und:

%  CaCl
10 —126,6°
20 —116,2°

o/o NH^Cl
10 —127,3°
20 -127,3°.

Ist die wss. Lsg. des Morphinbydrochlorids mit A. gesattigt (10 Raum- %), so 
ist die spezifische Drehung —122,0°. In der Lsg. nach dem Ausfallen des Morphins 
aus seiner CaO-Lsg. mittels A., A. und NH4C1 bleiben je nach den Bedingungen 
0,0718—0,1071 g Morphin (angewandt 1 g reines Morphin) zurttek. Bei Anwendung 
von Opium war die Best. der in der CaO-Lsg. nach der Ausfallung zuriickgeblie- 
benen Menge davon sebr schwierig wegen der anderen in Lsg. befindlichen aktiyen 
Alkaloide; diese konnten durch Ausziehen der Lsg. mit Bzl., Toluol oder A. ent- 
femt werden. Dann gab die Best. durch Polarisation bei in d isch em  Opium 
0,1690—0,2113 g , im Mittel 0,180 g. Die Menge ist hoher, ais sie fiir anderes ais 
indisches Opium angenommen wird (0,104 g), gibt aber, wenn hier die Korrektur 
bei dem B.P.-Verf. zugrunde gelegt wird, mit dem polarimetriscben Verf. iiberein- 
atimmende Werte. — N ach  den beiden Yerf. B.P. 1898 und 1914 geBchieht die


