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I. Analyse. Laboratorium.
V akunm kuhler nach Gtidećker & Rosę. Der beschriebene Kiibler yerhindert 

mittels seiner Konstruktiou, daS die Diimpfe der Deatillate durcb die Vakuum- 
pumpe abgesaugt werden und yerloren geben. Der Ktthler kann aucb ais Riick- 
flaBkiihler obne weiteres Verwendung finden; er wird von der Firma Emil D itt-  
m a r  & V i e r t i i  in Hamburg, SpaldingstraBe 160, bergestellt. (Chem.-techn. Wcbsch. 
3 . 203. 14/7. 1919.) P f l Oc k e .

C. W. Kanolt, Feucrfeste Stoffe und Messung hoher Temperaturcn. Zuaammen- 
fassende ErorteruDg des Begriffes „Temperatur", der Messung hoher Tempp. und 
der dazu geeigneten App. und Vorriebtungen, sowie ferner der yeraclucdenen 
feuerfesten Stoffe, wie C, Metalle, Oxydc, feuerfeste Steine, Asbest, Glimmer, Por- 
zellan und einiger infolge des Krieges auf diesem Gebiete entstandener Fragen. 
(Journ. Franklin Inst. 188. 489—505. Oktober 1919. Washington, D. C., Bureau 
of Standards.) ROh l e .

E . E. H a ll und L. H. Adams, Anioendung des thermoelektrisclien Verstarlccrs 
bei Leitfahigkeitsmessungen. Die Verwendung eines Verstarlcers in Verbindung mit 
dem Telefon zur Messung des Widerstandes von Lsgg. yereinfacht die Best. der 
Bruekenstellung. Ein gewohnliehes Telefon wird in Verbindung mit dem Ver- 
starker ein empfindlieheres Instrument alB das beste Telefon ohne denselben. .Bei 
Yerwendung des Yerstarkers kann der Strom dureh die Briicke auf Vi. des Wertes 
reduziert werden, der obne den Verstarker notig ist. AuBerdem ist die Empfind- 
liehkeit des Instrumentes noch mehrfach groBer ais ohne denselben. Ein Elektroden- 
rohr wird ais Quelle fur Wecliselstrom bei Leitfahigkeits/nessungen yerwendet. Der 
Vorteil liegt in der Billigkeit, sowie in der hohen Frequenz,. die man auf diese 
Weise erreicht. Werden Freąuenzen fiir Leitfiihigkeitsmessungen gewiluscht, die 
unterhalb der G-renze des menseblicben Ohres liegen, so kann ein Telefon zum 
Anzeigen der Bruekenstellung mittels der „Autodyn“-Methode yerwendet werden. 
In bezug auf die Einzelheiten muB auf die Ausfiihrungen des Originals yerwiesen 
werden (ygl. W a s h e u e n , Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 2431; 39. 235; C. 1917. 
I. 555; 1918. I. 155.) (Journ. Americ. Chem. Soe. 41. 1515—25. Okt. [28/7.] 1919. 
Washington, Carnicgie Iustitution of Washington. Greopbysical Lab.) St e in h o e s t .

W. C. Unwin, Die Próbę nach Brinell und die Kratzprobe (scratch test) auf 
Hdrtc. Erstere Probe befriedigt bei sehr harten Stahlen wegen der Geringfugig- 
keit der erzeugten Einbuchtung nicht; bier ist die Kratzprobe geeigneter, bei der 
mittels eine3 Diamanten die Oberfliiche des Stahls geritzt wird; die B re ite  des 
Risses wird dann gemesscn, sie liegt zwischen 3—6 Hundertsteln eines mm. B ei 
Unterss. von H a d f ie l d  und Main (Journ. of th e  Inst. of Mechanical Engineera 
Oktober 1919) an Stahlen mit Harten von 104—741 BRlNELLseher Hartę wurden 
fur die Kratzprobe unter Bieh etwaa auseinander gehende Werte gefunden, was
bei der Feinheit des zu messenden Striehes nicht uberraschen kann, aber erkennen
laBt, daB die Kratzprobe weniger empfindlich oder genau ala die BRiNELLsche 
Probe ist. Die weiteren Auafuhrungen betreffen die zahlenmaBige Darst. der er- 
haltenen Werte (vgl. N e w m a n , Enginecring 108. 728; nachf. Ref.) (Engineering 
108. 669. 21/11. 1919.) RO h l e .

W. H. Newman, Die Próbc nach Brinell und die Kratzprobe {scratch test) au f
n .  2. 30
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Hartę. Es wird kurz cin Verf. angegeben, um auch einc Abbildung dea Kratz- 
striches za erhalten, die B b i n e l l  (Engineering 108. GC9; yorst. Ref.) aucb bereits 
Torachlagt. Yf. empfieblt, einen Wacksabdruck der Kratzstricbes zu nehmen und 
diesen auf optischem Wege zu yergroBem. (Engineering 108. 728. 28/11. [22/11.] 
1919. Totteridge, London N. 20.) R O h le .

P. Metzner, tjber Yericcndung inlermittierend&r Jhleuchtung zum Studium 
rasch vcrlaufender rhythmischer Vorgdngc. Theoretiscbe u. praktisehe Erorterungen 
liber die Yerwendung der stroboskopischen Scheibo zur Yerfolgung der Bcwegungcn 
yon Cilien, Bakteriengeifleln, Mesaung der Reaktionageschwindigkeiten von Mikro- 
organismen. (Ztaebr. f. wisa. Mikroskopio 36.113—46.29/1.1920- [3/5.1919.]) S p ie g e l .

H. M uller, tjber eine neue Methodc der Darstdlung der Markscheide (des Neu- 
rokeratins) und des Achscnzylinders. Die Darst. an lediglicb mit Paraffin durcb- 
tranktem Materiał gelang durch Fisieren des Leeithins, Paramyelins, Spingo- 
myelins naw. mit CdCI3. Die Piirbung der Markseheide gelingt dann steta, wenn 
auch nicht immer gleich schon, gleichgiiltig, welche Art Hamatoxylinlaek ver- 
wendet wird. Doch ist steta nur daa Neurokeratingeriist, nie das Myeloplasma 
gefiirbt. Es scbeint sich also beim Neurokeratin um einen chemisch wohl eharak- 
terisierten, vom MyeloplaBma veracbiedenen Anteil der peripberen Neryenscheide 
zu handeln. Die Fizierlsg. besteht aus 80 Tin. Lsg. von CdClj +  2HsO in der 
gleichen Menge W. und 20 Tin. konz. Formalina. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 
36. 147—50. 29/1.1920. [20/6.1919.] Wien, Lab. d. III. med. Klinik d. Uuiv.) S p ie g e l .

R. Von Vofls, Die heterochrome Fhotomctrio' in Theorie und Praxis. Voraus- 
setzung einer heterochromen Photometrie ist die Festsetzung einer bestimmten Seh- 
fiihigkeitskurye. Da eine einwandfreie Einstellung auf Gleichheit oder gleicben 
Kontrast nur bei genauer Farbengleicbheit moglich ist, stellte sich Vf. die Auf- 
gabe, eine in ihrem Farbton veriinderliche Yergleichslichtquelle zu schaffen. Dazu 
dient die optische Synthesc aus den drei Grundfarben mit Hilfe von Lichtfiltern. 
Die Anordnung des Yfs. wurde praktiscb zunachat bei dem von der Firma Siemens 
& Halske bergestellten Kugelphotometer fur Betriebsmessungen an elektrischen 
Gltthlampen benutzt. (Naturwissenachaftcn 7. 789—93. 24/10. 1919.) Byk.

Elem ente und anorganlsche Verbindungea.
J. Flieringa, Ober die ReaJction von Castellana. Um Fehlschliigo bei der Onters. 

organisćher Sio/fe auf N  nach C a s t e l l a n a  (Gazz. chim. ital. 34. 357; C. 1905.
I. 45) zu yermeiden, ist es, zumal bei der Unters. fliichtiger Korper, empfehlene- 
wert, ein Gemisch von 2 Tin. nicht yollig entwasserten Natriumcarbonats mit 1 Tl. 
Magneaium u. et was Zucker zu miachen, zum Aufgluhen zu bringen, u. dann den 
zu untersuebenden Stoff hinzuzufiigen. Bei Yerwendung von 100 g Substauz mit
0,5 g CASTELLANAschem Gemisch konnte Schoorl noch 0,l°/0 N nachweisen. (Phatm. 
Weekblad 57. 3—4. 3/1.) H a r t o g h .

J . C. Hoatetter, Die Farbę der sahsauren Liisung zur Beslimmung des JEisens, 
Ea sind die Bedingungen untersucht, unter denen die Gelbfarbung des Fcrrieisens 
im HC1 zur Best. des Eisena verwendet werden kann. Der Temperaturkoeffizient 
fiir dieae Farbę yariiert yon 2—3% per Grad und ist abbiingig yon der Konz. deB 
Eisena und wahrscheinlicb auch von der Aciditat. Die durch eine gegebene Menge 
Eiacn entwickelte Farbung yariiert mit der Saurekonz., die masimale Intenaitiit 
wird zwischen 26 und 28% HC1 erreicht. Die durch die Siiure heryorgerufene 
relatiye FarbyerBtiirkung wiicbst mit der Eisenkonz. Besonders bemerkbar ist dieseB 
Verhalteil uber 20% HC1, unter dieser Konz. ist die relatiye Anderung unabhangig 
yon dem Eieengehalt. Miissen Lsgg. zur Erreichung einer yollstandigen Lsg. dea 
Eisens, z. B. bei Unters. yon Eammerschlag, stark gekocht werden, oo ist eine 
konstant sd. Siiure zu yerwenden, iłberhaupt ist allgemein die Yerwendung einer



aolchen Siiure von Vorteil. Vorhandene Salze wirken auf die Farbung ein, Sulfate 
bedingen ein VerblasBen, und Chlorido eine Verstiirkung. Ist CaCl2 zugegen, bo 
wird eine Yerstiirkung yon 2,5 errciclit. Die verwendete Standardlag. dea Eisens 
muB dalier stcts die gleiche Salzkonz., wie die zu unterBuchende Lag. besitzen. 
Yergleichende Verss. der colorimetrischen u. elektrometrischen Metbode (vgl. Ho- 
STETTER u. R o b e r t s ,  Journ. Americ. Chcm. Soc. 41. 1337; C. 1920. II. 59) sind 
angestellt und ergeben sehr gute Obercinatimmung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
41. 1531—43. Oktober. [2/8.] 1919. Washington, C a r n e g i e  Institution of WaBhing- 
ton. Geophysical Lab.) S t e i n h o r s t .

Magnetische and mechanische Priifnng von Eisen. Es werden die Grund- 
lagen der magnetisehen Prttfung, ihre Auafiihrung und Anwendung, sowie der 
Zuaammenhang der magnetischen Eigensehaften yon Eiaen mit den mechanischen 
und damit der Ersatz oder die Ergiinzung der mechanischen Prttfung durch die 
magnetische erortert. Daa einachliigige Schrifttum wird berucksichtigt. (Engineering 
108. 708-12. 28/11. 1919.) R O h le .

Manrice Pranęois, Uber ein Yerfahren zur Bestimmung von MełaUen durch 
elektrolytische Abscheidung ohne Anwendung eintr aufleren elektrischen Energie. 
(Kurzea Ref. nach G. r. d. l’Acad. des sciences und Journ. Pharm. et Chim. s. 
C, 1919. II. 885; vgl. ferner Ann. chim. analyt. appl. [2] L 53. 178; Ann. des Fal- 
sificationa 12. 7; O. 1919. IV. 439. 557.) Nacbzutragen ist folgendes. Aluminium 
ist ais Elektrodo zu verwerfen, da daB Handelsprod. nicht rein genug ist. Urn ein 
Hinaufklettem der zu elektrolysierenden Lsg. an der Zinkelcktrode zu ycimciden, 
wird sie bis auf einen unteren Rand yon 5 mm mit einem tfberzng yon Bienen- 
wachs, das mit RuB geschwiirzt ist, yersehen. Zur Best. von Ag lost man ca. 0,2 g in 
2 cem W ., yersetzt mit 9 ccm einer Lsg. yon 100 g KON in 1 Liter W., fugt nach 
erfolgter Auflosung dea AgCN 5 ccm carbonatfreie Kalilauge yon 36° B6. u. schlieB- 
lich 2 ccm Ammoniak yon 22° Bć. hinzu und taucbt die Zinkelektrode yor dem 
Beginn der Elektrolyae 1 Minutę in ein Ag-freiea Bad yon im ttbrigen gleicher 
Zua. Die mittlere Stromstiirke wahrend der Abscheidung ergab sich zu 7 Milli- 
ampćre, die Strom-D. am Platintiegel zu 23 Milliampćre. Zur Hg-Best. fiłlirt man 
die Salze yorteilhaft durch Zusatz von K J und notigenfalls yon Jod in HgJ, ftber. 
Die mittlere Stromstarke betrug hier 33 Milliampćre, die Strom-D. 110 Milliampćre. 
Vf. hat schliefilich noch fcB tgestellt, daB auf 1 Atom Hg, das abgeschieden wird, 
1 Atom Zn in Lsg. gebt Der ProzeB yerlauft demnach nach dem F a r a d a y  schen 
Gesetz, wodurch bewieBen ist, daB die Abseheidung wirklich auf den inneren Strom 
des kleinen Elements zurfickzufiihren ist. (Ann. de Chimie [9] 12. 178—92. Sept.- 
Okt. 1919.) R i c h t e r .

Lyman E. Porter und Philip E. Browning, Uber die Sulfiłmethode zur 
Trennung und Bestimmuńg des Galliums bei Gegenwart von Zink. Die neutrale 
oder schwach eaure Lsg., die ca. 5 ccm betragt, wird 2 Min. mit NaHSOa oder 
(HH4)HS03 gekocht. Der Nd., der Gdllium naehweiat, wird nach dem Absetzen 
abfiltriert. Das Filtrat wird mit HC1 yersetzt und dann mit Kaliumferrocyanid. 
Ein Nd. weist ZinJc nach. Zur ąuantitatiyen Best. wird das Gallium aus 200 ccm 
ausgefallt, indem man die neutrale oder schwach saure Lsg. mit 4—5 ccm (NH,)HS03 
fiir 3—5 Min. erhitzt. Der komige Nd. setzt Bich schnell zu Boden, man dekantiert 
und lost in wenigen Tropfen HC1, yerd. mit 200 ccm W. Der kornige Nd. wird 
abfiltriert und ais Ga,03 beatimmt. Wird die Umfallung nicht yorgenommcn, so 
sind die Resultate zu hoch, infolge Ggw. von Zink. Die dem Original beigefugten 
Analysenresultate ergeben die Genauigkeit der Methode. (Journ. Americ. Chcm. 
Soc. 41. 1491—94. Oktober [19/7.] 1919. New Hayen [Gonn.] Y a l e  Uniy. Kent 
Chem. Lab.) S t e i n h o r s t .

I. Bcllucci und A .  Chiucini, Die inneren Komplexsalze in der quantitativen
30*
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Analyse. Ą  Mitteilung. Nach einer Einleitung uber die Anwendbarkeit der inneren 
Komplexsalze in der analytisehen Chemie geben die Vff. zuniichst eine ausfuhrliche 
Uberaicht uber die bisherigen Arbeiten anderer Autoren uber die Anwendung yon 
a-Nitroso-fi-najphthól, C10H6(NO)OH, zur quantitativen Beat. und Trennung von 
Kobalt, Eisen, Kupfer und Palladium von anderen Metalleu und ilber die Anwen
dung von Cupferron, CeH,cN : 0(: NOH),NH3 zur quantitativen Best. und Abtrennung 
von Eisen, Kupfer, Titan, Zirkonium und Vanadium. Sie weisen auf die groBe 
Analogie in der Struktur dieser beiden Reagenzien C10H„(: OX: NOH) und C8H6- 
N (: 0)(: NOE) hin und kommen zu folgendem SchluB. Fiir die Abscheidung des 
Kupfers bietet keines dieser beiden Mittel wesentliche Yortcile im Yergleieb zu 
den gewohnlichen analytisehen Metboden, auBer fur die Trennung des Kupfers von 
Arsen und Antimon, fiir die aber bisher nur daa Nitrosonaphthol gepriift worden 
is t  Fiir die Absebeidung des Eisens ist das Cupferron dem Nitrosonaphthol vor- 
zuziehen, weil der Nd. weniger yoluminoa ist- und einen gróBeren Gehalt der Lsg. 
an Mineralsauren yertriigt. Das Nitrosonaphthol ist wichtig ais spezielles Eeagens 
auf Kobalt. Uber seine Brauebbarkeit zur Abscheidung deB Palladiums liegen 
bisher nur wenige Unterss. yor. Daa Cupferron ist wichtig fiir dio Best. dea Eisens, 
sowie des Titans, Zirkoniums und Vanadiums. Ernę gewiase Wiehtigkeit fur die 
analytische Chemie konnten beide Substanzen ais allgemeine Reagenzien fiir die 
gemeinsame Eiillung der betreffenden Gruppen von Elementen haben. (Gazz. chim. 
ital. 4 9 . II. 1S7—‘216. 10/11. 1919. llom, Chem. Inst. d. Univ.) P o s n e r .

Bestandteile von Pflanzen und Tleron.
S. L. Jod id i und S. C. M onlton, Der Grund der Ungenauigkeiten der Haus- 

mannsclien Sticksto/fverUilungsmethode wid deren AMnderung. Das Vorhaltnis des 
Sdureamiditickstoffs, wie es durch die yon Osbokne und H a rr is  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 25. 331 ; C. 1903 .1 .1279) abgeanderte HAUSłlANNsche Metbode (Ztsebr. 
f. phyaiol. Ch. 27. 95. 29. 47. 136; C. 99. I. 989. 1900. I. 726) erhalten wird, ist 
konstant u. hangt nicht von der bei der Dest. Yerwendeten Menge an Magnesium- 
oxyd ab. Der Prozentgehalt an StickstofF in dem Magnesiumoxydnd. steigt mit der 
Menge des yerwendeten Magnesiumoxyds. Umgekehrt ist das Yerhśiltnis des Mono- 
amino- und DiaminostiekstofF kleiner, je groBer die Menge des bei der Dest. yer
wendeten Magnesiumoxyds ist. Um einheitliche Eesultate zu erhalten, sowie ein 
Minimum an „Humin“-StickstofF, ist so wenig Magnesiumoxyd wie mogli ch zu yer- 
wenden, die Menge muB nur groB genug sein, um die destillierte Subatanz stets 
alkal. zu balten. Bei Unters. von Pflanzen und tierischen Bestandteilen acheint 
1 g Oxyd geniigend, bei Proteinen geniigt l/i g. (Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 
1526—31. Oktober [29/7.] 1919. Washington. U.S. Dept. of Agriculture, Bureau 
of Plant Industry, Office of Plant Physiological and Fermentation Investi- 
gationa.) S te in h o rs t.

Th. Lochte und E. Danziger, Zur Kenntnis der KrystalUsation des Hamato- 
porphyńns. Die beschriebene Methode beruht auf dem von W i l l s t a t t e r  an- 
gegebenen Yerf. Dasselbe wird in der Praiia folgendermaBen ausgefiihrt: Der 
Blutfleck wird von seiner Unterlage moglichat isoliert, dann in einem kleinen 
Reagensglase mit ca. 1/J cem Bromwasserstoff-Eisessig iibergossen, daa Glaschen 
verkorkt und etwa '/« Stde. auf 40—50° erwiirmt. Dann liiBt man bei Zimmer- 
temp. 36—48 Stdn. stehen, setzt W. zu und neutraliaiert mit Natronlauge, macht 
schwach essigsauer und athert die Lsg. 2—3 mai aus; der A. wird auf einem kleinen 
Uhrglase langsam eingedunstet, den Riickstand spttlt man mit 2—3 Tropfen A. in 
die Mitte dea Ulirglases zusammen und gibt 3—5 Tropfen konz. HC1 zu. Man 
bedeckt das Uhrglaa mit einer gróBeren Glocke und liiBt langsam eindunsten. Nach 
1—2 Tagen sind in den meisten Fiillen Krystalle yorhanden. (Yrtljachr. f. ger.
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u. offentl. Sauitiitswescn 59. 140—43. Januar. Gottingen, Geriehtsarztliche Unter- 
richtsanst. d. Uniy.) BOBIŃSKI.

G. Bucky und H. Thiele, Ber Nachweis von Knoćhen perbrannłer Leichen in
der Asche. Werden Korperteile yerbrannt, so bleibt von den Weiehteilen in der 
Hauptsache der Kohlenstoff zuitick, beim Kochen dagegen hauptsiichlich Kalksalze. 
Die Differenz der Atomgewichte dieser beiden Substanzen ermoglicht es, von der- 
artigen Y erb ren n u D g sru ek stan d en  Rontgenbilder herzustellen. H ie rb e i kommt be- 
sonders der Umstand zustatten, daB der calcinierte Knoehen seine  urspriingliche 
Form beibehiilt, wenn er nieht mechanisch zerstort ist. Auf diesem Wege ist es 
moglich, den Naehweis zu erbringen, daB iiberhaupt Knoehen in der Asche yor- 
handen sind, ferner liiBt Bich bestimmeD, von welchem Korperteil die betreffenden 
Kohlenstucke herriihren, in denen sich der Knoehen zeigt, und sehlieBlich laBt sieh 
nachweisen, ob bei dem VerbrennungsprozeB eine oder mehrere Leichen vorhanden 
waren. (Vrtljschr. f. ger. u. offentl. Sanitafswesen 59. 100—7. Januar. Berlin, 
Unterrichtsanstalt fiir Slaatsarzneikunde der Univ.) B o b iń s k i .

H. Sacha und W. Georgi, Zur Mcthodih des serologisclien Lucsnaclmcises
mittels Aus/locJcung durch cholesterinicrte Organetctrakte. Um uneharakterislische 
positive Befunde bei der S a c h s -GEORGiseh e  Rk. auszuschalten, empfiehlt es sich, 
die mit Serum und Estrakt beschichteten Versuehsr6hrchen iiber Kacht im Brut- 
schrank atehen zu lassen. (Miineh. med. Wchschr. 67. 66—67.16/1. Frankfurt a. M., 
Instit. f. esperimentelle Therapie.) B o b iń s k i .

D urupt, Die vom Antigen abhangigen FeMerąudlen lei der Wassermannschen 
Eeaktion. PASTEURsches Antigen und Kalbsherzantigen gaben mit verschiedenen 
Seren nur 2°/0 Abweichungen, ohne daB eine RegelmilBigkeit zutage trat. Ein 
aus der Leber eines erblieh Syphilitischen durch Ausziehen des Trockenpulvers 
mit A. gewonnenes Antigen gab positive Rk. in allen Fallen, wo eins der beiden 
anderen Antigene positiy reagierte, auBerdem aber noch deutlich in 15% u. sehwach 
in weiteren 10%- (C. r. soc. de biologie 83. 2—3. 10/1.*) Sp ie g e l .

K. Hintze, U ber die Becinflussung der Wa.-E. durch das Komplement infizierter 
Tiere, nebst Bemcrkungen iiber den Co.-Gchalt des Meerschweinchenserums. Das 
Komplement anscheinend yollkoramen gesunder Meerschweinchen, die tatsachlich 
aber mit beginnender Pseudotuberkulose behaftet waren, loste im hamolytischen 
Vorvers. fiir die WASSEKMANNsche Rk. auffallend schuell und lioch, rief dagegen 
im Hauptvers. erheblich mehr Hemmungen yerschiedenen Grades lieryor, ais das- 
jenige gesunder Tiere. Auch bei gesunden Meerschweinchen ist der Komplement- 
gehalt sehwankend. Es wird daher fiir notwendig gehalten, jedesmal naeh Ent- 
bluten der Meerschweinchen sich durch Sektion yom Fehlen infektióser Erkran- 
kuDgen zu iiberzeugen und atets eine Titration des Komplements mit einigen be- 
kiinnten negatiyen Seren yorzunehmen, um danach die Gebrauchsdosis fiir den 
Hauptyers. zu bestimmen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 84. 65 
bis 71. 10/1. Leipzig, Hygien. Inst. d. Univ.) S p ie g e l .

F. Vi. Oelze, Prcucis der GonolcoMenuntersuchung. Yf. gibt Hinweise fiir die 
Gonorrhoeunters. Die Sekreteutnahme, Ausstrich, Proyokation u. die yerschiedenen 
Fiirbeyerf. werden beschrieben. (Miineh. med. Wchschr. 67. 15—17. 2/1. Leipzig. 
Dermatolog. Klin. d. Univ.) B o b iń s k i .

n . Allgemeine chemische Technologie.
Crotigonorohre. Die yon der Firma S t e p h a n ,  F b O h l ic h  & KLtJPFEL in 

Scharley in Oberschlesien hergestellten Crotigonorohre bestehen aus einem eiBernen 
Mantelrohr, das entweder nahtlos gezogen oder autogen geschweiBt iBt, und dem 
auf hydraulischem Wege fest eingepreBten Holzfutter; sie eignen sich zur Forde-
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rung yon Laugen, yerd. Siiuren usw. (Chem.-teclin. Wehschr. 3. 203. 14/7. 
1919.) • PFLttCKE.

J . E. H urst und H arold  Moore, Materialien fiir die Auślafiwntile von Innen- 
verbren7iungsmaschinen. Vff. erortern die Beanspruchungen, mechanischer und 
chemischer Art, denen diese Yentile unterliegen, und leiten daraus die Anspriiehe 
ab, dic an die Materialien, aus denen diese Yentile hergcstcllt werden, gestellt werden 
miissen. Die Erfahrungen, die mit GuCeiaeu, weiehem u. gehartetem Stabl, Niekel- 
stahl, Nickelchromstahl, Cbromstahl u. Wolframstahl ais solcbe Materialien gemaeht 
worden sind, werden besprochen. (Engineering 108. 672—74. 21/11. 1919.) ROh l e .

Alice H am ilton, Einige anorganisćhe Gifte. Arsen-. Unter 14 von L e s t e r  
Boos im Auftrag der New York State Diyision of Industrial Hygiene untersuchten 
Arbeitern aus amerikanischen Schweinfurtergruyi-Fa.bńkcu hatten 2 entziindete 
Augen, 2 Geschwiire, 4 vernarbte Geschwiire und 2 ausgesprocbene Aniimie. Nach 
den Bericbten des Illinois Fuetory Inspection Department fur 1912—1916 sind unter 
den Arbeitern in Schweinfurtergrlinfabriken Hodengeschwiire sebr verbreitet. In 
einem Jahre wurden 6 Falle von Vergiftung dureh Schweinfurtcr Grim und 2 durch 
Bleiarseniat yerzeichnet; in einem anderen Jabre 20 Falle, darunter solche mit 
Geschwiiren, Bindebaut-, Eachen- und Nasenentztindung, Kolik und Blutandrang. 
Bei gewerblicben SchutzmaBnahmen ist darauf zu aehten, daB Eespiratoren usw., 
die erhohte Transpiration erzeugen, nicht zu empfehlen sind, da sio die Gefabr der 
Gcschwiirbildung yergroBern. Den bestcn Scbutz scheint Einlegen von Watte- 
bauscbeben in Nasenlocher und Ohren zu gewiihren, abgeseben von tiiglichen 
Badera und taglicher Siiuberung der Kleider. — Vergiftungen durch Arsenwasser- 
stoff wurden mehrmals registriert, und zwar wurden hieryon Personen in seblecht 
yentilierten Schifferaumen betroffen, die Ferrosilicium entbielten. Diese Legierung 
erwies sich, namentlieh bei einem Siliciumgehalt von 40—60%, ais calciumarsenid- 
baltig und gab deshalb in feuehter Atmosphiire Arsenwasserstoff ab. — Antimon:
A. J. C a r l s o n  bat die Loaliehkeit yon Antimonsulfiden (Guldschwefel und Carmin- 
rot) im Magensaft untersucbt und festgestellt, daB diese- Loelichlceit wahrscheinlieh 
hinreicht, um unter Umstanden gewerbliche ‘Vergiftungen mit Schwefelantimon 
heryorzurufen. — Queek$ilbcr: Eine 1912 ver5ffeutlicbte Unters. fuhrt 94 Falle yon 
Hg-Yergiftungen an, tou  denen 18 aut Arbeiter im Thermometerfabriken entfielen. 
Ferner kommen Vergiftungen vor in Gliihlampenbctrieben, bei der KnrJląueclc- 
silberfabrikation (selten), bei der Gewinnung von Edelmetallen nach M a c A r t h u r -  
F o r r e s t  und bei der Filzhutfabrikation. — Schwefelkohlenstoff: Ober CS,-Yer- 
giftungen in Viscosefabriken beriehteten 1904 Ju m p  u. C r u ic e .  — Phosphor: 
Weifier P  wird zurzeit in der amerikanischen Industrie nur in sehr geringem 
Umfange yerwendet, so daB Vergiftungsfalle in den letzten Jabren nicht bekannt 
geworden sind. (Chem. Trade Jouru. 65. 365—67. 4/10. 1919. U. S. Bureau of 
Labour Statistics.) B u g g e .

E udolf Oppenheimer, Ubcr die lei Arbeitern chemischer Betriebe bcobachteten 
Geschioiilste des Harnapparates und dereń Beziehungen sur allgemcincn Geschwulsł- 

pathogenese. Gewisse Substanzen (Benzidin, Anilin, Anilinfarben usw.) erzeugen 
Geschwiilate des Epithels der Harnwege, yorwiegend der Blase. In anderen 
Organen wurden derartige Geschwtilste nicht beobachtet. Das Epithel der Ham- 
wege zcigt somit eine spezifisebo biologisehe Affinitiit zu diesen geschwulst- 
erzeugenden Substanzen, bezw. ihren Umforineprodd. Die gesehilderten Geschwiilste 
trat en nicht nur bei Arbeitern auf, sondern auch bei solchen Personen, welche in 
Niihe der fabrikatoriseben Betriebe dauernden Aufenthalt nahmen (Angestellte). 
Die Einw. der gescliwulsterregenden Substanz dauerte 2—21 Jahre. Die Entw. 
jeder Geschwulst nimmt eine lange Eeihe yon Jahren in Anspruch. Von Beginn 
der schadigenden Beschaftigung bis zum Auftreten der ersten Symptome lag ein
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Zeitraum von 9 —28 Jahren, im Durchschnitt 18 Jahre. Nach Wegfall der 
auBeren Schadigung (Berufawechsel) trat die Geschwulstbildung 10—17 Jahre spater 
in Erscheinung. Die Gcschwulstentw. geht somit weiter, auch wenn eine direkte 
Einw. der scbiidigenden Substanz nicht mehr bestcbt. Der Geschwulstentstehung 
geht ein jahrelanges Latenzstadium voraus, das weder lokale, noch AUgemein- 
erseheinungen maeht. Verschiedene Substanzen konnen Gcsehwiilste von gleichem 
Typus heryorrufen. Wahrscheinlieh sind die iiuBeren Ursaehen einer Gesehwulst- 
gattung uberhaupt ver8chiedene. Andererseits kann dieselbe Substanz — glcichzeitig 
bei demselben Kranken — Geachwiilste von yerschiedenem Typus erzeugen. Dauer 
uud Intensitat der schUdigcnden Sub&tauz sclieinen ohne EinfluB auf die zeitliche 
GeBchwulsteutsteliung und auf die Geschwulstart. Die Prognose bleibt fur die 
auf chemischem Wege entstandenen Careinome ungiinstig, fttr die Papillome zweifel- 
haft, (Miincli. med. Wchschr. 67. 12—14. 2/1. Frankfurt a. M.) B o r in s k i .

UL Elektrotechnik.
Otto Schneider, Dresden, und Max Miigge, Leipzig, Z u s a m m tn b a u  v o n  

Sammlerelelctrodcn in der Weise, daB die aus facherartig angeordneten Fiiigeln 
bestehende Iunenelekfrode yon einer parallel zu den Fliichen yerlaufenden AuBen- 
elektrode umgeben ist. — Bei dieaer Anordnung wird die wirksame Flachę yer- 
groBert. (D.R.P. 817089, KI. 21b vom 4/11. 1917, ausg. 17/12. 1919.) M ai.

J. E. Lilienfeld, Die Uochcaluum-Iiontgenróhrcn. Die Arbeit stellt einen zu- 
sammenfassenden Bericht besonders iiber die Rontgenrohre des Vfs. und diejenige 
yon C o o l id g e  dar. Einleitend wird ein tłberblick iiber die Entw. der gashaltigęn 
urspriiuglichen Rontgenrohren gegcben. Zur Korrektur der in gashaltigęn Rohren 
auftretenden Miingel stellt Vf. in seiuer Patentschrift die Aufgabe, eine Rontgen
rohre horzustellen, dereń Vakuum so hoch ist, daB gebrauchliche Spannungen nicht 
ohne weiteres eine Entladung bewirken; dann aber ist dureli Mittel, welcke sich 
nicht der Anderung der Gasdichte bedienen, die Moglichkeit zu schaflen, die die 
Rontgenstrahlen auslosende Entladung einzuleiten. Vf. beschreibt dio techniachen 
Einzclheiten seiuer Rontgenrohre samt ihren Betriebsanordnungen. Der Gliihdraht 
■wird elektrostatisch gegen das Antikathodenfeid abgeschirmt. Der Betrieb wird 
dureh Anderuug der Form und Temp. der Gliihlampe nicht bceinfluBt. Ein Yor- 
teil der Rohre ist die unabhangige Hiirte- uud Intensitatsregelung und ihre prazise 
Zentrierung. Die Rohren werden gewohnlich mit W.-Kuhlung auagestattet. Die 
physikalischen Vorgange im Ziindteil der Lilienfeldrohrc werden nach einem 
bistorischen Ruckblick iibor Hochyakuumentladung im einzelnen betrachtet und 
insbcsonderc das physikalische Weaen der Zundentladung, sowie die Charakteristik 
der Rohre beaprochen. Vf. bespricht den begrifflichen und den konstruktiven 
Unterschied seiner Rohre und der von C o o l id g e ,  die sich an der Kathode und 
Antikathode der letzteren, sowie an ihrer Schaltung zeigen. Vor dem Brennfleck 
tritt bei im Betrieb befindlichen Hoehyakuumrohren, das gilt yon derjenigen von 
L i l i e n f e l d  wie der von G b o l id g e ,  keine Fluorescenz auf, die man an gashaltigęn 
Rohren zu sehen gewobnt ist. Es wird daraus geschlossen, daB sich im hochst 
erreichbaren Vakuum durch das Aufprallen der Eiektroneu die besten Isolatoren 
auch nicht anniihernd auf das der Elektronengeschwindigkeit entspreebende Potential 
aufladen. Die Fluorcsccnzerseheinungen, die auch in einer Iloclwakuumrohre, 
wenn auch nicht gerade vor dem Brennfleck, Yorhanden sind, werden eingehend 
beschrieben, und zwei Annahmen iiber eine hier auftretende Doppelschicht ge- 
macht, zwischen denen eine experimentelle Entscheidung gefunden wird. Ein 
Vers. zeigt, daB die Doppelschicht auch ohne Erhohung der Gasdichte durch-- 
brochen werden kann. Es wird eine Systematik der vom Brennfleck der Hoch- 
yakuumrohren ausgesandten Strahlungen gegcben. Es handelt sich um die durch
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Erwarmung des Metalles cntstehende Wiirmestralilung, um die eichtbare Strahlung, 
endlich um die Rontgenstrahlung. Vf. schildert das Spektrum der graublauen 
Brennflcckstrahlung, ihre Doppelschicht und Polarisation und die Ruckschliisse, die 
von diesen Strahlungen auf die Rontgenstralilung gezogen werden konnen. Fur die 
Rontgenstrahlungen kommen ais Unters.-Methoden die Absorptionsanalyse und die 
spektralanalytischen Methoden in Betracht. Der Charakter des kontinuierlichen 
Spektrums bei Betrieben mit stehender Gleiehspannung wird besclirieben. Nach 
den langen Wellen ist das Rentgen spektrum wahrecheinlich uberhaupt nicht be- 
grenzt. Dagegen muB nach kurzeń Wellen eine ziemlich deutliche Begrenzung 
angenommen werden. Die Ókonomie der Strahlenausbeute liiBt sich bisher 11 och 
nieht fiir das kontinuierliehe Rontgenspektruin allein, sondem nur mit EinschluB 
der charakteristischen Strahlung bestimmen. Weiterhin ist die mittlere Hartę und 
Gesamtintensitat in Abhiingigkeit von der Strombelastung beim Betriebe mit pul- 
sierender Gleiehspannung im speziellen Falle yon 50 Perioden uutersucht worden. 
Es werden Vergleiche der Intensitatsyerteilung bei steliender und pulsierender 
G leichB pannung, sowie bei yerscliiedenen Rohrenkonstruktionen angegeben. D ie  
Anwendung hoherer Wccbselzahlen bietet fur die Erzeugung hiirte3ter Strahlen 
dcm gewohnlichen technischen Wechselstrom gegeniiber Yorteile. Endlich werden 
die in der Literatur yorliegenden Resultate iiber die Abhiingigkeit der kontinuier- 
ichcn Strahlung yom Antikathodenmetall, sowie ihr Yerhaltnis zur Eigenstrahlung 
und die zur Erregung letzterer erforderliche Schwellenspannung angegeben. 
(Jahrh. Radioakt. u. Elektronik 16. 105—89. 11/9. [12/8.] 1919, Lund Physika- 
lisches Inst. der Uniy.) B y k .

C. H. F. M uller, Spezialfabrik fiir Rontgenrohren, Hamburg, Katliode fiir 
Gluhkathodenrohren, dad. gek., daB die Haltedriihte des Gluhdrahtes an Punkten 
gleichen Potentials angreifen, zuni Zwecke, dieselben an einem u. demselben metal- 
lischen Triiger oder an mitcinander in leitender Verb. stehenden yerscbiedenen 
Triigern befestigeu zu kounen. — Es wird bo die Anwendung isolierender Mato 
rialien yermieden, die unter Umstandcn Gas in Freiheit setzen und dadurch das 
Yakuum yerschlechtern. (D.R.P. 317357, KI. 21 g yom 14/11. 1918, ausg. 18/12. 
1919.) M a i.

B ergm ann-E le k tr iz ita ts -W erk e , Akt.-Ges., Berlin, Einrićhtung sum sclbst- 
tdtigen Anlassen elektrischcr Qucćksilberdampfglcićhrićhter mittels Kippzundimg, dad. 
gek., daB die Erregerspule der elektromagnetischen Yorrichtung, die in an sich be- 
kannter WeiBe beim  Einschalten des Stromes das erforderliche Kippmoment unter 
Oberwindung einer standig wirkenden Gegenkraft heryorruft, zuglcich im Ziind- 
stromkreise u. an einer yon dem App. erzcugten Gleiehspannung liegt, die ihn in 
seiner Arbeitsstellung festhalt. — Die Einrićhtung ist besonders yorteilhaft bei 
Gleichrichtern mit sog. Erregeranoden. (D.R.P. 317411, Ki. 21g yom 3/10. 1918, 
ausg. 5/1. 1920.) M a i .

Gustav Bucky, Berlin, KuhlgefafSvcrschlufl fur Rontgenrohren, dad. gek., daB 
durch den YerschluBdeckel der Auffulloffnung zwci sich kreuzende Rohrchen ge- 
fiibrt sind, yon denen das eine im Luftraum, das andere im Fliissigkeitsraum des 
KiihlgefaBes endigt. — Es wird so in jeder .Lage der Rontgenrohre ein Druckaus- 
gleieh ohne AusfiieBen des W. ermoglicht. (D.R.P. 317559, KI. 21 g yom 23/2. 
1919, ausg. 24/12.1919.) M a i.

V. Anorganische Industrie.
Aschkenasi, Berlin, Herstellung von hoćhprozenttgen Persalzen aus w b s . Wasser- 

stoffsuperosydlsgg. und den entsprechenden Salzen durch Eindampfen unter yer- 
mindertem Druck, dad. gek., daB man den aktiyen Saueratoff durch wiederholtes 
Eindampfen mit neuen Wasserstoffsuperozydmengen an die Salze stufenweise an-
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lagert. — Es wird 6,2%ig. (an aktiycm Sauerstoff) Pcrborał in 13,4%ig. u. dieaes 
in 19,6%ig. yerwandelt; 8,2%ig. Trinatriumperphosphat in 13,7°/0ig., 6%ig. -Dt- 
natriumperphospliat in 12%ig. ubergefiihrt. (D.R.P. 316997, KI. 12 i vom 22/8. 
1915, ausg. 3/12. 1919; Zus.-Pal. zu Nr. 299 300; C. 1917. II. 438; Ztschr. f. angew. 
Ch. 30. IL 240 [1917].) M at.

P au l Gloess, Uber die in der franzosischen Jodindusłrie gemachten und zu maehcn- 
<kn Fortschrilte. Die Gewinnung von Jod in der Bretagne gescliielit noch immer 
wie vor 100 Jahren durch Yeraschen der Meeresalgen und Auslaugen der Asche. 
Ein Fortscbritt ist insoforn zu yerzeichnen, ais die Ausbeute an Jod gestiegen ist; 
sie betrug, bezozen auf:

Asche getrocknete frische
Algen

1835 .............................  0,11-0,13% 0,03% 0,006%
1875 .............................  0,40°/o 0,10% 0,02%

Seitdem ist anschcinend eine weiterc Steigerung der Ausbeute nicht ein- 
getreten, die nicht durch eine Verbesserung der Gewinnungsyerff., sonderu nur 
durch eine aorgfaltige Auslese der jodreichen Algen (Laminaria clustoni n. flexi- 
caulis) erreicht worden ist. Ein weiterer Fortschritt ist anzustreben durch die Ver- 
wertung der organischen Substanz der Algen, neben anderen insbesondere ais 
Nahrungsmittel. Die Gewinnung des Jods u. anderer Mineralstoffe aus den Algen 
wiirde dadurch nicht nur nicht verhindert, sondern im Gegenteil die Ausbeute 
daran crhoht. (Moniteur scient. [5] 9. II. 193—94. Oktober 1919.) K O h le .

Hitricns, ZJntersućhung iiber das Cyanamid und seine Umwandlung in Ammoniwn- 
sulfat. A. C yanam id . Zusammenfassende Besprechung seiner B. u. rechnerisehe 
Verfolgung der dabei eintretenden physikalisch-chemischen Vorgange, der Eigen- 
schaften des Cyanamids, seiner Aufbereitung zum Gebrauche durch Zerkleinern, 
Abschrecken mit W. oder Mischen mit anderen, fiir den jeweilig yerfolgten Zweck 
geeigneten Stoffeu, se ines Dilngewerts, seiner Unters. u. des Umfangs seiner Er- 
z eu g u n g . (Rey. des produits chim. 22. 587 —92. 30/11. 1919.) ROh l e .

Ed. Clialeyer, Die Darstellung des Ghlors und der Aljcalien in den Vereinigten 
Słaałen Amerilcas nach neuzeitlichen dclctrolytisćhen Ver{ahien. Zusammenfassende 
Besprechung der Eutw. dieser Industrie in den Vereinigten Staaten, des gegen- 
wiirtigen Standes u. Umfangs, der ycrschiedenen Verft’. , nach denen gearbeitet 
wird, dereń Wirksamkeit u. Ausbeute u. der Verfliissigung des Chlorg (ygl. X. 
Rev. des produits cliim. 22. 501; C. 1920. II. 236). (Rey. des produits chim. 22. 
613-20. 15/12. 1919.) . ROhle.

VIII. Metallurgie; Metallograpliie; Metallverarbeitung.
Winkelmann, Die Fcrweriung von Hoćhofensćhlaćke. Die bei der Roheiaen- 

erzeugung durch das reduzierende Schmelzen der Eisenerze mit den betreffenden 
Zuschlagstoffen entstehende Hoćhofensćhlaćke wird in der Betonindustrie zur 
Herst. von Beton, ferner fur die Herst. von Schlacken3teinen, Pflastersteinen, von 
Steinschotter und ais hydraulisches Biiidemittel in der Zementindustrie yerwandt. 
(Umschau 23. 730-31. 8/11. 1919.) PflWcke.

Allgem eine Elektrizitats-Gesellscliaft, Berlin, Verfahren zur Herstellung 
von reinem JEisen oder rcinen Eisenlegitrungen in Pulverform, dad. gek., daB Eiscn, 
bezw. seiue Legierungen elektrolytiseh unter Anwendung niedriger Badtemp., grofier 
Stromdichte, geringer Eisenkonz. des Elektrolyten und zweckmaBig bei Ggw. eines 
Leitsalzes, z. B. Chlorammoniums oder eines anderen ohne Riickstand entfembaren 
Elektrolyten in einer Form niedergeschlagen werden, die die weitere Verarbeitung 
oder Anwendung ais Pulyer gestattet. Das Bad enthalt beispielsweise 3 Tle. FeCl, 
und 10 Tle. NH4C1 in 100 Tin. W .; die Stromdichte betragt etwa 10 Amp. pro
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qdm, die Temp. wird bei Zimmertemp. gehaltcn. — Die Stromausbeute ist etwa 
70—80°/o der Theorie. Das gewaschene Prod. wird getroeknet, gemahlen und ge- 
siebt; ca ist ein seliweres, sandiges, schwarzes Pulver yon mattem Ausseben mit 
wenigen glSnzenden Teilchen. Es dient ais Kałalysator, zur Herst. reiner Eisen- 
nerbb. und zur Herst. yon Gegenstiinden aus absolut reinem Eisen, insbesondere 
Drahten, Bśindern, Blechen u. dgl. Das Verf. ist aucli geeignet zur Herst. absolut 
reiner, insbesondere kohlefreier Legierungcn. Man kann zu diesem Zwccke von 
einer rohen Anodę aus der betreffenden Legierung ausgeben, z. B. Nickelstahl. 
(D.R.P. 316748, KL 18 b vom 24/5. 191G, ausg. 5/12. 1919.) Ma i .

Erdmann Kotliny, Untersuchmgen iiber den E inflip  der Warmebehandlung 
auf die Qualitat des Stahlgusscs. Vf. untersuclite den Unterscbied des Einflusses 
der Gliihung und der Yergiitung auf die Qualitatswerte von weichem Elektro- 
stahlguB. Die HEYNsche Biegeprobe und die Staatsbabnproben sind fiir die Be- 
urteilung der Qualitat yon geglubtem oder yerglitetem StahlguB dicser Hiirte 
wertlos. Die Qualitatswerte (ZerreiBwerte, Kerbziihigkeit) des gegliihten uud vcr- 
g u te te n  Stahlgusses sind nabezu gleieh. Der yergiitete StahlguB zeigt eine etwas 
hohere Streckgrenze bei gleieber Festigkeit, Der Widerstand gegen das Rosten 
ist bei gcglUhtem StahlguB etwas groBer ais bei yergutetem, ebenso seheint der 
yergutete StahlguB gegen Ermiidung wideretandsfuhiger zu sein. (GieBereiztg. 
16. 357—61. 1/12. 373—79. 15/12. 1919. Traisen.) G r o s c i i u f f .

O. Miihlhaeuser, Uber die in  den Zinhnuffeln herrschenden Spannungen. Die 
in den Verbrennungskammern herrschenden Drucke weiclien innerhalb einer Destil- 
lationsperiode nicht sehr yiel yoneinander ab, wiihrend die Drucke in den MufFeln 
u. den yon letzteren abhiingigen Vorlagen entweder stetig zu- oder abnehmen oder 
sich gleichbleiben oder stark schwauken u. das eine Sial sehr niedrig, das andere 
Mai aufierordentlich hoch sind. Die im Innem der Mufieln herrschenden Drucke 
sind meist grofier ais im Zinkofen, manchmal auch geringer oder anniihernd ebenso 
hoch, und Abnliches gilt auch yon den Spannungen im Kondeuser, welehe ebenso 
groB oder Kleiner ais die Drucke in der Muffel sind. (Metali u. Erz 16. 538—44. 
22/11. 1919.) . G r o s c h u f f .

Bruno Slmmersbach, Straitszinn. Die technischen, nationalokonomischen und 
wirtschaftlichen Yerhiiltnisse der Zinngewinnung in den Straits Settlements u. den 
ebcnfalls zur britischen Interessensphiire gehorenden Malayenstaaten Perak, Selangor, 
Negri Sembilan u. Pahang werden besprochen. (Ztsclir. f. prakt. Geologie 27. 125 
bis 131. Aug. 1919. Wiesbaden.) B i s t e r .

Schulz, Bericht iiber die bisherigen Arbeiten des Normenaueschiisses fiir Mttdlle 
und Metallegierungen. Yf. berichtet iiber die Verhandlungen des Normenausschusses 
iiber die Norviung von Messing und Bronze. (Metali u. Erz 16. 544—45. 22/11. 
1919.) G r o s c h u f f .

Berichte fiir den Unterausschup fur die Normung von Metallen und Metall- 
legierungen. Doerinckel gibt Yorschlage zur Normalisierung der wichtigstm Mes
sing- und Bronzelegierungen, Philipp i, sowie Bauer iiber die Bezeichnung und 
Normalisierung der Bronzen, E. H. Scliulz iiber die Bezeichnung der Kupferlegie- 
rungen. Im AnschluB hieran werden die auf Grund der yerschiedenen Auasprachen 
iiber diese Berichte aufgestelltcn Entwiirfe je eines Normalblattes fiir Messing und 
Bronze wiedergegeben. (Metali u. Erz 16. 591—600. 22/12. 1919.) G r o s c f i u f f .

Aluminium-Brouze-SpritzguB. Unter SpritzguB yersteht man einen GuB, bei 
weichem fl. Metali in eine metallische Form gepreBt wird. Zink-, Zinn- und Blei- 
legierungcn eignen sich hierzu wegen ihres niedrigen F., doch haben die GuBsiiicke 
geringe Festigkeit. Aluminiumlegierung ist fiir SpritzguB beliebt wegen seiner ge- 
ringen D. und seiner Billigkeit; nachteilig ist die hohere Sehmelztemp. des Alu- 
miniums, seine Neigung, Eisen in fl. Zustand anzugreifeu, sein starkes Schwinden
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und seine geringe Festigkcit bei holiercn Tempp. Fiir die Herst. yon Messing- 
und Bronze-SpritzguB sind grofie Sehwierigkeiten zu iibcrwinden, hauptsiichlich 
wegen des liohen F. der Kupferlegierungen. Man hat yersucht, dureh Zusatz von 
Aluminium, Eisen und Mangan der Sehwierigkeiten Herr zu werden, doeh sind 
die Yerss. nocli nicht abgeschlossen. (Zentralbl. d. Hiitten- u. Walzw. 23. 1071—72. 
25/12. 1919.) N e id h a r d t .

Eeinh. Kiihnel, Die Einyiirkung des Pre/S- und Ziehverfahrens auf die physi- 
kaliscJien Eigcnschaftcn von zylindrisclien Hohlkorpern. Die Einw. des Loćhcns von 
Hohlkorpern in der Locbpresse auf die physikalischen Eigenschaften dreier unter- 
suchter gewalzter Stalli-, bez w. Eisensorten ist trotz der damit yerbuudenen bctriicht- 
lichen Umformuag bei der Verarbeitungstomp. von Uber 900° gering. Hier besteht 
ein Gegensatz zu der Einw. der Durcharbeitung dureli Walzen und Scbmieden 
von gegossenem Słahl, die in der gleichen Temp. erfolgt. Vor dem Walzen und 
Scbmieden besitzt das Materiał noch „GuBstruktur“, und dereń Einformung be- 
wirkt die Steigerung der physikalischen Werte. Ist das Materiał durch Walzen 
und Sehmicden yollstandig zur sehnigen odor kornigen Struktur yerarbeitet, so 
seheint es bei der Weiteryerarbeitung durch das Lochen plastisch auszuweichen, 
ohne dabei durch die Durcharbeitung eine Verdichtung des Gefugea zu erhalten.

Beim Zićhcn von Hohlkorpern liegt dic Verarbeitungstcmp. niedriger. Das 
Materiał weicht nieht mehr plastisch aus, sondern wird yerdichtet. Gleichzeitig 
beeinfluflt die schnelle Abkuhluug auBerdem das Gefuge und yergtitet es. (Stahł 
u. Eisen 39. 1537—46. 11/12. 1590-94. 18/12. Spandau.) Gboschuff.

X, Farb en; Farberei, Druckerei.
M as Buchner, Hannover-B^leefeld,. Vcrfahrcn zum Wasóhen und 1leinigen mit 

waaserreiebem, gelformigcm Ahiminiumliydroxyd gemaB Pat. 312220, gek. durch 
den Zusatz von Ton oder Magnesiumsilicat. — Es eignen sich sowohl fette, ais 
auch magere und seliluffige Tone. Besonders giinstig sind Tone von mittlerem 
Fettigkeitsgrad, die den Charakter der Kaolintone aufweisen. Je nach der Zusatz- 
menge kann das neue Waschmittel schluffig, pastos oder zah gemacht werden, und 
der Tonzusatz wirkt gunstig auf die Waschfahigkcit. (D.B..P. 316752, KI. 8i vom 
21/4. 1915, ausg. 5/12. 1919; Zus.-Pal. zu Nr. 312220; C. 1919. IV. 148.) M ai.

Otto B,ohxn, Darmstadt, Verfahren zur Yorbehandlung von liohbaumicollc vor 
dem Bleićken nach Hauptpat. 316098, dad. gek., dafi dic Rohbaumwolle yor der 
Behandlung mittels Enzymc der Bauehspeicheldruse oder ahnlicli mrkender En- 
zyme in einem Wasserbade mit oder ohne alkal. Zusiitze gekocht -wird. — Es wird 
so eine gute Saugfahigkeit und besondere Reinheit der Baumwolle erzielt, die 
wichtig bei der Verwendung fiirVerbandzweeke und zur Herst. yon Nitrocellulose 
Bind. (B.R.P. 316995, KI. 8i vom 11/9.1915, ausg. 3/12.1919: Zus.-Pat. zu Nr. 316098; 
C. 1920. II. 205.) M a i .

Eug. Ruf, Wer tragt Schuld an dem farbigen Flug au f buntgeteobenen Gewebcn? 
Dic Handhabungen, denen die Garnę in der Farberei ausgesetzt sind, lockern die 
Drehung. Infolgedessen losen sich leicht einzelne Fasem yon den Garnen ab, 
bleiben aber haften und werden spater in der Weberei zum Teil in das Gewebe 
eingewoben. Der Grund der Lockerung der Drehung der Garnę in der Farberei 
ist fast immer in einem ungeniigenden Kettengarnmaterial zu suchen. In allen 
Abteilungen der Weberei und dereń Vorbereitung muB man die Maschinen und 
ihre einzelnen Teile stets in gutem Zustande erhalten. (Ztschr. f. ges. Textilind. 
23. 14—15. 14/1.) SOveen.

Laurenz Bock, Uber TJltramarin. Im AnschluB an die Arbeit von R a g g  
(Farben-Ztg. 24. 1868; C. 1919. IV. 917) yerweist Vf. auf eine friihere Arbeit 
(Ztschr. f. angew. Ch. 30. 161; C. 1917. II. 205), wo er das Verhalten yon Alu-
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miniumbydrosyd, Touerdesilicat, Kaolin, natiirlichen u n d  kunB tlichen  Zeolithen und  
Mineralien der Nephelingruppe auf ihr Verhalten gegen Sulfide und Polysulfide
g ep ru ft hat. Yf. fiihrte d ie  nassen Fiirbungen auf Adaorption zuriick, fur die auf
dem Gliihwege entstandenen Ultramarinc gibt er der k o n stitu tio n sch em isch en  Auf- 
fassung den Vorzug. (Farben-Ztg. 25. 672. 17/1.) StJYERN.

J. Barfuli, Wichtige Punkłe fur einheimisehe und auslandisehe Produkte in der 
Farberei. Aus den getrockneten Wurzeln von Nymphaea alba liiBt eieb eine sehone 
grane Farbę’ fiir Baumwolle herstellen. Inliindische Farbholzer sollten mebr ver- 
wendet werden. Zur Erliohung der Losliehkeit von Farbstoffen und zur besseren 
Ausnutzung der Farbbiider wird Tetrakarnit empfoblen. Einen brauebbaren Tur- 
kischrotolersatz hat man aus Tallol gewonnen. (Ztschr. f. ges. Tcx(ilind. 22. 517—18. 
24/12. 1919. Erfurt.) St>VERN.

XI. Harze; Lacke; Firnis; Klebmittel; Tinte.
P au l N icolardot und CharleB Coffignier, Beschreibung einiger neuer Sarze. 

Hopea ricopiH. Kopal aus Cambodja von milehweifier, bellgelber oder dunkel- 
brauner Farbę. Bei der Behandlung mit alkoh. KOH in der friiher beschriebenen 
Weise (Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 25. 2 00 ; C. 1919. IV. 621) bleiben 64,5°/* 
ungelost. — Hopea odorata. Aus Cambodja. Farblos. In alkoh. KOH nur zum 
Teil 1. — Hopea dealbata. Aua Cambodja. Gelb u. braun, malt. Verhalten gegen 
KOH wie beim vorigen. — Aucumea Klaineana. Fast vollig 1. in alkoh. KOII; 
Unlosliches 94,2% . — Cambodjadammar. Hellgelb, glanzend. Unlosliebes 67,40°/o- 
— Dammar blonde rouge. Aus Cochinchina. Hellbraun, schwaeli glanzend, leicht 
zerreiblich. Unlosliches 55 ,30% . — Bei der mikrographischen Unters. naeh der 
Behandlung mit NaOH zeigen die Hopeaarten einige Adem, Aucumea sehr 
cbarakteristische Figuren; bei 2 Proben von Madagaskarkopal wurden charakteri- 
stischc Streifen beobaclitet. Einige Zahlen zur Charakteristik der Harze sind in 
der folgenden Tabelle zusammengestellt:

D. F. SZ. Sauregrad naeb 
KOt t s t o k f e e

Hopea rieopći. . . . . D.“  1,038 102° 18 34
Hopea odorata . . . . D.n 0,990 110° 38 63
Hopea dealbata . . . . D.15 1,061 142° 51 82
Aucumea Klaineana . . D.15 0,996 77° 2S 77
aramy de Madagaskar . . D.‘i0 1,030 75° 33 62
Cambodjadammar . . . D.J0 1,072 98° 2S 50
Dammar blonde rouge . . D.5* 1,071 187° 39 89
Madagaskarkopal. . . . D. 1,053 >300° 75 86

D. 1,046 >300° 78 94
D. 1,056 >300° 78,5-93,8 64,5—98,2

(Buli. Soc. Chim. de France [4] 25. 579-82. Okt. [27/6.] 1919.) R ic h t e r .
Hans Wolff, LSsungsmittel und Lackbeschaffenheit. An Verss. wurde gezeigt, 

daB Kondenaationsharze (Formolite), aueh solche gleichen Namens, nicht immer 
gleiche Losliehkeit aufweisen, daB namentlich in Bzl. oder seinen Homologen schlecht
1. Harze anzutreffen sind. Es wurde femer erwiesen, daB gerade Lsgg. solcher 
Harze in Aceton-Bzl.-Gemischen ihre Viscositat schnell und pprunghaft andem, 
bei gleicher Harz-, aber veranderter Bzl.-Konz. Dies wird erklart durch Um- 
wandlung des urspriinglich dispersen Systems in ein kolloidal-disperses. Weiter 
wurde gezeigt, daB dunne Schichten eines Aceton-Bzl.-Gemisches durch rasehere 
Verdunstung des Acetons eine Anreicherung a n  Bzl. erfahren, und zwar derart, daB 
noch merkliche Mengen des L osungB m ittels vorhanden sind, wenn die Konz. an Bzl. 
schon zur Fiillung einiger Harzlsgg. ausreichŁ Hieraus wird die Erklarung ge-
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wonnen fur dio Beobaehtung, daB einige Kondensationsharze, die an sich hart 
sind, lange weichbleibende Scbichten liefern, wenn ibre Lsgg. in an sieli leiebt 
verdunstenden Losungsmitteln, oder riohtiger Losungsmittelgemisehen, alg Anstrich- 
mittel beiiutzt werden. Dieso Erklarung wird in der B. yon gelartigen Sehichten 
gefunden, die die Losungamittelreste nur scbwer abgeben. SehlieBlich wird die 
Mogllehkeit der Yermeidung solcber weicbbleibenden Scbichten erortert. (Farben- 
Z tg . 25. 608—71. 17/1. Berlin, Lab. Dr. Z e l l n e r . )  S O v ern .

S. Halen, Neuerungen auf dem Gebiete der Rerstellung (Gewinnung) und Ver- 
edelung vo» Harzen, Lachem, Firnissm und gecigneten Ersatzstoffcn. Zusammen- 
fassender Bericbt der Patentliteratur des In- und Auslandes. (Kunstatoffe 9. 225 
bia 227. September. 243—45. September 1919.) PFLttCKE.

Maraclialk, Mittel zur Entfcrnung alter Lackanstriche (sog. Abbeizmittel) (vgl. 
Kunatstoffe 9. 19; C. 1919. IV. 542). ScbluB des Patentberiehtea. (Kunstatoffe 9. 
35—37. Februar 1919. Berlin.) PflUCKE.

M. Bloech, „Frankelit“, eine neue Stopfbiichsenpackmg. Die Packung besteht 
aus beatem WeiBmetall in grober Pulyerform, das durch einen Fettstoff zu einem 
plastischen, formbaren Metallkitte verknetet ist. Sie vereinigt so in sich die Vor- 
teile der Weichpackungen mit denen der Metallpackung ohne dereń Schattenseiten. 
Die Diehtung eignet sich fur Teinpp. bia zu 350° u. bis zu 1000 Atm. Druck. 
(Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei u. Malzfabr. 4 8 . 4. 3/1.) K a m m s t e d t .

Siegbert Schwerin, Berlin-Schoneberg, Verfahren zur JSrhóhung der Ge- 
ećhmeidigkeit von Leimlosung bei gleichblcibender Klebkraft, dad. gek., daB man zu 
einer Mischung von Leimlsg. und Sulfitablaugc Mincralol hinzusetzt und unter Er- 
hitzen und bestandigem Umriihren durch Hinzufugen von Talkum o. dgl. die olige 
Bcscliaffenheit der M. unter Erhohung der 'Viscositat aufhebt, worauf man durch 
essigsaure Tonerde das Ol emulgiert u. die entstandene schleimig dicke M. durch 
Zusatz von Ammoniak yerd. u. streiclifahig macht. — Durch die Yerwendung yon 
Sulfitablauge wird ein Teil des Lcims ersctzt. (D.S.P. 316719, KI. 22 i vom 8/5.
1918, ausg. 27/11. 1919.) M a i .

Qufltav Hoflmann, Paaing b. Miinchen, Verfahren sur Herstellwng geschmeidiger, 
gegen heifks Wasser bestandiger Klebmittel, 1. dad. gek,, daB erhitzten Lagg. be- 
kannter Klebmittel in waaaetfreien, organischen Loaungsmitteln wasserfreie Sauren 
und Erweiehungsmittel beigemischt und die wieder erkalteten Miseliungen mit ge- 
ringen Mengen eines Hiirtungsmittels yersetzt werden. — 2. Ausfiihrungafonn deB 
Vcrf. gemiifi Ansprueh 1, dad. gek., daB in Aceton und Amylacetat gel. Celluloid 
mit Ol und Eg. yersetzt und der Mischung Formalin zugefugt wird. — 3. Aua- 
fiilirungaform des Verf. nach Ansprueh 1, dad. gek., daB wasserfreier Leim oder 
Gelatine in Eg. gel., die Lsg. mit Glycerin und nach dem Erkalten mit Formalin 
yersetzt wird. — 4. Verf. zur Herst. eines Klebmittels, dad. gek., daB eine gemiiB 
Ansprueh 3 hergestellte und mit Zuckerkalk u. Zapon yersetzte Leim-Eg.-Glycerin- 
miachung mit einer Celluloidolmischung gemiiB Ansprueh 2 yermiacht und dieaer 
Mischung Formalin zugesetzt wird. — Die Klebmittel werden auch yon fettigen 
Materialien, z. B, Darinen, gut angenommen. (D.R.P. 316604, Ivl. 22i yom 17/7.
1917, ausg. 29/11. 1919.) ' Ma i .

XJ3. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Georges Vie, Die Industrie des Natwkautsehulcs. (Vgl. Ind. ehimique 6. 140;

C. 1920. II. 134.) Es werden weiter behandelt: Die Gewinnung und die Behand- 
lung des Milchsaftes. — Die Beinigung des Kautschuks. (Ind. chimiąrie 6. 176—78- 
Juni 1919.) F o n e o b e b t .

H. J . H ellendoorn , Die Ursachc des „Eostens" von Kautschukshccts. Da die 
bisherigen Beobacbtungen darauf hindeuteten, daB das sogenannte Rosteu yon
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Kautschuksheets nicht durcli einen Uberzug von Serumsubstanz, beBOnders Pro- 
teinen, die auf der Oberflache der Sheets angetrocknet sind, verursacht wird, son- 
dem durch eine Zers. der Serumsubstanz durch einen aeroben Mikroorganismus, 
wurde zum Beweis dieser Annahme eine Anzahl Verss. auagefiihrt, die zu folgenden 
Resultaten fuhrten. — 1. Nur an feuchter Luft oder bei Beriihrung mit geniigend 
W. triit das Rosten auf. — 2. Wenn der Kautsehuk erst langere Zeit ais gewolin- 
lich naeh der Koagulation gewalzt wird, tritt das Rosten haufiger cin. — 3. Dae 
Rosten kann durch Desinfektion des frisch gewalzten Kautseliuks mit Formaldehyd, 
Ghinosol, Bisulfił oder kochendem W. verhindert werden. — 4. Das Rosten konnte 
durch Infelction heryorgerufen werden. — 5. Die Mikroorganismen des Rostens 
sind aerob. In cincr O-freien Atmospharc konnen sie nicht bestehen. — 6. Das 
Optimum der Temp. zum Wachstum der Mikroorganismen des Rostens liegt bei 
etwa 40°. — 7. Ais Nahrungsąuelle dient aller Wahrscheinlichkeit nach der Riick- 
stand des verd. Serums. Dieses ist geeigneter ais Nahrung ais das unyerdttnnte 
Serum. — 8. Das Riiuehern ais Desinfektionsmittel ist nicht immer erfolgreieh, da 
der Rauch nicht gut genug uberall hindringt. — 9. Die Verhindcrung des Rostens 
wird erreicht durch schnelles und gutes Trocknen der bald nach der Koagulation 
hergestellten Sheets und Desinfektion der Oberflachen mit verd. Formaldehyd oder 
Chinosol. Das Eintauchen in h. W. ist zwar auch erfolgreieh, ergibt aber einen 
weniger guten Kautachuk. — Das Rosten ist nicht zu yerwechseln mit dem „Sehmierig- 
tcerdeti“, eines durch zurilckgebliebene hygroskopische Substanzen des Seruins her- 
yorgerufenen Fehlers. Dieser wird durch Waschen mit h. W. leicht beseitigt. 
(India Rubber Journ. 59. 77—78. 10/1.) F o n e o b e r t .

X., Die Fabrikation von Geratschaften sur Bearleitung von Kautsehuk. (Ygl.
India Rubber Journ. 58. 773 ff.; C. 1920. II. 243.) Fortsetzung der Arbeit iiber
die Wichtigkeit, die Yereinfachung und die Yerbesserungcn der yerschiedensten 
Werkzeuge und Mascliinen, die bei der Yerarbeitung des Kautschuks benutzt 
werden. (India Rubber Journ. 58. 989—90. 29/11. 1061—64. 6/12.1919.) F o n r o b e e t .

X., Die Fabrikation von Geratschaften sur Bearbeitung von Kautsehuk. (Vgl.
India Rubber Journ. 58. 989. 1061; vorst. Ref.) Fortsetzung der technischen Be-
merkungen iiber die Wichtigkeit, die Vereinfaehung und die Yerbesserung der ver- 
schiedensten Werkzeuge und Maschinen, die bei der Yerarbeitung des Kautschuks 
benutzt werden. (India Rubber Journ. 58. 1105—6. 13/12. 1919.) F o n r o b e e t .

Neue Maschinen fiir die Kautsehukindustrie. Es wird eine Reihe neuer 
Maschinen der Firma W e e n e e  & P f l e i d e b e r  in Cannstadt-Stuttgart beschrieben, 
die durch ihre Verbesserungen beaondere Vorteile bei der sachgemśiBen Bearbeitung 
des Kautschuks bieteu. Die Beschreibung ist durch Abbildungen begleitet und 
cnthalt folgende Maschinen: Gummihieter, Gummiwascher, Universalknet- und Miseh- 
masehine fiir Gummilosung, Universalzerfaserer, Hydraulische Filterpresse. (G-ummi- 
Ztg. 34. 325—27. 16/1. 350—52. 23/1.) F o n e o b e r t .

Americus, Batsćhlage zur Skonomisćhen Produktion von Kautschulacaren und 
NuUbarmachung von Fabrikabfdllen. Allgemeine Ratschlage zur besseren Aue- 
nutzung der Maschinen und Krafte in Kautschukfabrikcn durch gimstigere Lage 
der ArbcitsBchichtcn, Gebrauch geniigend groBer Maschinen, Yerwcndung von Ab- 
wasser, Abdampf u. des Oles der Abwasscr, Anwendung der schnellsten Vulkani- 
sation, Sparsamkeit in dem Gebrauch der Formen u. weitgehende Ausnutzung der 
yeracbiedensten Abfalle. (India Rubber Jóurn. 59. 101. 17/1.) F o n e o b e r t .

D. F. Cranor, Der Einflufi von organischen Beschlcunigern au f den Vulkani- 
sationskoeffisient. Es wurde festzustellen yersucht, ob wissenschaftliche Methoden 
zur Wertbestimmung de3 Vulkanisationsgrade3 angewandt werden konnen, den 
Mischungen zeigen, die mit organischen Yulkanisationsbeschleunigem hergestellt 
worden sind. Es wurde eine Reihe Rohkautschukmuster mit und ohne Besehleu-
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niger yulkanieiert. Auf 100 Teile Kautschuk wurden 6 Teile Schwefel u. 1 Teil 
Zinkosyd genommen. Ais Bcschleunigcr wurden Hezametliylentetrumin und Di- 
methylammoniumdimethyldithiocarbamat, das Additionsprodukt yon Dimethylamin 
und Sehwefelkohlenstoff, angewendet. Einzelheiten sind aus den Tabellen dca Ori- 
ginals zu ersehen. Der Vf. faBt die bisherigen Resultate folgendermafien zu- 
eammen:

1. Obgleich eine mittlere Qualitat HcyeaPlantagenkautschuk offenbar eine 
Yerb. mit etwa 3°/0 Schwefel erfordert, um ein Vulkanisationsoptimum zu erzielen, 
so kann ein solcher Kautschuk doeh in einem Bruebteil der urspriinglich notwen- 
digen VulkanisationBzeit yulkanisiert werden durch den Zusatz sebr energischer 
Katalysatoren in Verbindung mit Zinkoxyd. Hierbei werden ausgezeichnete physi- 
kaliscbe Eigenseliaften erreicht bei Mostem, dereń Vulkanisationskoeffizient bei 1 
liegt. — 2. Scblechtere Sorten Plantagenkautscbuk, die mit S ul lei n keine befrie- 
digenden Vulkanisate liefern, konncn leieht in kurzer Zeit u. bei n. Tempp. durcli 
Zueatz von energischen Beschleunigern und ZnO yulkanisiert werden. Obgleich 
solche Kautschuke untervnlkani3iert sind, wenn etwa 3’/*7o S gebunden ist, zeigen 
doch Muster mit einem anormal niedrigen Vulkanisationskoeffizicnt gute mecha- 
nische Eigenschaften, wenn die Vulkanisation mit der geringsten Erbitzung aus- 
gefulirt wurde. — 3. E 3 kann keine bestimmte Zahl festgelegt werden fiir den Vul- 
kanisationskoeffizienten yon sacbgemaB yulkanisierten Weichgummiwaren iin all- 
gemeineu oder fiir das Vulkanisationsoptiraum irgendeiner Mischung im besonderen, 
und zwar aus dem Grunde, weil die mechanischen Eigenscbaften ebenso wie die 
Bindung des S durch die Zeit u. die Temp. der Vulkanisation beeinfluBt werden. —
4. Es wiirdc jedoch in dem Falle des Gebrauehes einer beatimmten Mischung 
moglich scheinen, die Vulkanisationsbedingungen genau festzulegen durch den Ge- 
braueh eines Bescbleunigers, wenn der Vulkanisationsgrad durch Best. des Yulka- 
nisationskoeffizicnten genauer kontroliiert werden konnte. (India Rubber Journ. 58. 
1199—1205. 27/12. 1919. Łaboratory. Leo Tire and Rubber Co., Conshohockcn, 
Pa.) F o n r o b e r t .

Giuseppe Bruni, U ber die Móglichkeit der Herstellung von synthttischem Kaut
schuk aus Petroleum. Zusammenstellung der einsclilagigen neusten Literatur mit 
beBonderer Beriicksichtigung der Arbeiten yon O s s ia n  A s c h a n .  (Giorn. Chim. 
Industr. 1919. 0 Seiten. 10/1. 1920. [Noyember 1919] Mailand, Labor. fiir ebemischo 
und physikochem. Unterss. der Firma P i r e l l i  u . Co. Sep. v. Vf.) Grimmb.

Die Kautscłmkregeneration vor und wahrend des Krieges, sowie in der kilnf- 
tigen Friedensecit. Allgemeine Bemeikungcn iiber die yolkswirtsehaftlicbe Wichtig- 
keit der Regeneration des Kautschuks in Deutschland und der Abhiingigkeit der 
gesamten Industrie usw. yon dem Gedeihen der Kautsehukindustrie uberhaupt. 
(Chem.-techn. Wcbschr. 1920. 2—4. 14/1.) F o n r o b e r t .

XIII. Atherische Óle; Riechstoffe.
G. Baderm ann, P/lanzliche Riechstoffe in alter und neucr Zeit. Teil I. Be- 

schreibung der zu yerschiedenen Zeiten in den Kulturlśindern yerwendeten Par- 
fumerien. (Dtsch. Parfiimerieztg. 5. 260—62. 25/12. 1919.) St e in h o r s t .

Hermann Schelenz, Die Parfiimeriekunst des Mittelalters. Die von Bad Kit
l i  a n n  (Dtsch. Parfiimerieztg. 5. 163; C. 1919. IV. 1105) gemachten Mitteilungen 
sind ergiinzt. Es sind Verdeutschungen fiir die Fachausdriicke der Yorschriften 
gegeben. (Dtsch. Parfiimerieztg. 5. 221—22. 25/10. 1919.) S t e i n h o r s t .

TJber die Gewinnung atherisclier Óle in den Ursprungsldndcrn verschiedemr 
Pflanzen. Teil II. (I. ygl. Dtsch. Parfiimerieztg. 5. 205; C. 1919. IV. 1105). Es 
ist die Herstellung yon bulgarischem Rosenol, Sassafraso), Citronenol, Pomeranzenol,
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Bergamottol, Terpentin<51 in den Ursprungsliindem beschrieben. (Dtsch. Parfiimerie- 
ztg. 5. 219—21. 25/10. 1919.) St e in h o r s t .

G. Chazel, Die synthetischen Eiechstoffe. (Vgl. Bev. des produits cbim. 22. 
201; C. 1919. IV. 416.) Es sind die Herstellungsyerff. yon Phenylacetaldehyd, 
Benzylcdkohol, Benzylacetat, Bensylpropionat, Benzylbutyrat, Benzylchloracetat und 
Benzyllenzoat beschrieben. (Rev. des produits chim. 22. 559—60.15/11.1919.) S t e in h .

W ilhelm Retzmann, Deutsche Blumenkulturen fiir die Parfiimerie. Beschrei- 
bung der von der Firma H e in e  & Co., Leipzig, in Groba angelegten Blumcn- 
kulturen. Angepflanzt sind in groBem MaBstabe mit gutem Erfolg: Eosen (Rote 
Rosen und Teerosen), deutscher Jaśmin (Philadelphus coronarius), Plieder und 
Chrysanthcmum. Der Anbau yon Lavendel fuhrte zu einem Lavendelol von bisher 
unbekannter Lieblichkeit. (Dtsch. Parfiimerieztg. 6. 10—11. 25/1.) S t e i n i i o r s t .

H. Heller, Yorsicht lei der Verwendung von Nitrolenzol (Mirbanol). Es
werden Mandelessenzen, die in der Hauptsache Nitrolenzol enthielten, beschrieben. 
Die bekannt gewordenen Vergiftungsfalle werden angefiihrt (vgl. S c h u l t z ,  Munch. 
med. Wchschr. 62. 458; C. 1915. I. 1219. B o h l a n d ,  Dtsch. med. Wchschr. 45. 
1388; C. 1920. I. 138. T c s z e y s k i ,  Theiapie d. Gegenwart 1919. Nr. 9.) (Dtsch. 
Parfiimerieztg. 6. 0. 10/1.) S t e i n h o r s t .

F. A. Marsek, Kosmctisclie Praparate. (Vgl. Amer. Perfumer 14. 162; C. 1919. 
IV. 1106). Vf. behandelt die Verwendung von Lanolin zur Herst. yon kosmetiechen 
Priiparaten. (Amer. Perfumer 14. 195—96. Aug. 1919.) S t e i n h o r s t .

F. A. Marsek, Kosmetische Praparate. (Vgl. A m er. P e rfu m er. 14. 195; vorst. 
Ref.). Vf. b e sp rich t d ie  Y e rw en d u n g  v o n  Kakaolutter z u r  H erst. kosmtischer Pra
parate. (Am er. P e rfu m er 14. 229—30. S ept. 1919.) S t e i n h o r s t .

R. Huerre, Analytische Anwendung der Eeaktionen von Jod mit ungesattigten 
Korpern. Hiillsche Zahl und PseudojodzaM dtherischcr Óle. Die Jodzahl fetter 
Ole wird durch das Verhaltnis der angewandten Menge Fett zu Jod kaum beein- 
fluBt; hingegen erreicht bei den untersuchten einfach zusammengesetzten ath. Ólen, 
Limonen, Pinen usw., die unter den gleichen Bedingungeu (Ggw. von HgClJ ge- 
bundene Menge Jod ein Maiimum, wenn etwa ein 13 bis 17-facher, im einzelnen 
yon dem untersuchten Ol abliiingiger UberschuB von Jod yorbanden ist. Unter 
der Jodzahl eines ath. Óles ist demnaeh die masimale, von 100 g Substanz gebundene 
Menge Jod zu yerstehen. Verwendet man an Stelle der HttBLschen Reagenzien 
alkoh. Jodlsg., so ist die gebundene Menge Jod yon der Konzentration der alkoh. 
Jodlsg. und yon der Temp. in dem Interyall yon 15—45° nahezn unabhiingig und 
proportional dem angewandten OberschuB an Jod. Obgleich die Art der Bindung 
nicht klar ist, da nur ein Teil des Halogens addiert wird, erscheint die auf diesem 
Wege bestimmte Konstantę zur Charakterisierung der ath. Ole brauchbar und soli 
ais Pseudojodzahl der ath. Óle diejenige maximale Menge Jod darstellen, die von 
100 g in Chlf. gol. Substanz nach 2 Stunden aus einem groBen UberschuB alkoh. 
JodlBg. bei gewohnlieher Temp. gebunden wird. (Journ. Phann. et Chim. (7) 20. 
216-24. 1/10. 250-57. 16/10. 273-81. 1/11. 1919.) M a n z .

TJtz, U ber die Verwendu>ig des BefraktomeU-rs zur Untersuchung atherischer Óle. 
Es ist der Brechungsindex einer groBen Zahl atherischer Óle bestimmt. Mit zu- 
nehmendem Alter nimmt der Brechungsindes im allgemeinen zu, Anethol bildet 
eine Ausnahme. Aus dem angefiihrten Materiał ist zu ersehen, daB die Ermittlung 
des Brechungsyermogens ein weiteres wertyolles Mittel zur Erkennung der Reinheit 
oder Verfalschtheit yon atherischen Ólen ist, daB es aber nicht angangig ist, diese 
lediglich auf Grund der Best. des Brechungaindex zu beurteileu. (Dtsch. Par- 
fiimerieztg. 6. 25—29. 10/2. Miinchen.) St e in h o r s t .
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XIV. Zucker; Kolilenhydrate; Starkę.
Hago Schulz, Die Beiiehungen von Drucik und Warme bei Gustu und Dampfen 

mit Beriick&ichtigung einiger Bcispiele aus dem Betricbc einer Zuckerfabrik. Ab- 
leitung des BOYLE-MARlOTTEsehen u. des Gay LusSACsehen Gesetzes u. Anwendung 
dieser auf Gase u. Diimpfe im Rahmen dea Betriebs einer Zuckerfabrik. Es wird 
insbesondere gezeigt, daB gesiittigter Dampf, trotz vieler Eigentumlichkeiten, die 
ihn von eiuem Gase unterscbeiden, doch im allgemeinen den Gasgesetzon folgt. 
(Zentralblalt f. Zuckeriud. 28. 201—3. 0/12. 1910. Frobeln.) R&HLE.

K. A ndrlik , Uber das Problem der Verwertung der Ammonidkgase in der 
Zuckerindustrie. Vf. halt den von Ste k b a  angenommenen NH„-Verlust bei der 
Saturation von 0,01°/0, 8uf die Riibe bezogen, fu r zu hoeh gegriffen. Ein gewisser 
Teil des N entweicht sicher mit den Saturationagasen, es ist bisher aber nnbekannt 
geblieben, wieyiel. Ein erheblieher Teil desNH3 bleibt im Diinnsafte u. entweicht 
erst bei der Verdampfung. Die Verss. zum Auffangen dieses Anteila haben bisher 
zu keinem genugend befriedigenden Ergebniase gefiihrt. (ZtBehr. f. Zuckerind. 
d. ćechosloyak. Rep. 44. 85-86. 2-1/12. 1919.) RUBLE.

Chemische F a b rik  Rhenania, A. G., Aachen, E. L. Schm idt und G. A. Voer- 
kelius, Stulberg, Rhld., Verfahrenzum Verzuckern celluloschaltiger Stoffe wnter gleich- 
zeitiger Gewinnurnj von citratloslichem Phosphat, dad. gek., daB die Spaltung des 
Celluloseestera und der AufschluB des Phosphats durch kurzes Koclien in konz. 
Lsg. bewirkt wird, z. B. unter Anwendung der zwei- bis yierfachen Menge W., 
bezogen auf daa Gewicbt des in Arbeit genommenen Holzes. — Man_ gelangt ao 
unmittelbar zu 10° 0ig. Zuekerlsgg. Man weudet vorteilhaft nur so viel Phopphat 
an, ais zur B. der freien Pho.-phoróaure fiir den Abbau dea Holzdextrins zu Dextrose 
notig ist. (D.R.P. 316696, KI. 89ivoin 25/12. 1917, ausg. 27/11. 1919; Zus.-Pat. zu 
Nr. 305120; C. 1919- IV . 377.) M a i .

Em ile S a illa rd , Grundlegen.de analytische Verfahren der Zuckerchemie. V. 
(III. vgl. Moniieur seient. [5] 8. U. 169; G  1918. II. 1083; IV. vgl. Moniteur 
scient. 1919. Febr.). Die kritische ErSrterung der in dem Werke von Fkibodkg 
angegebencu Verff. wird forlgeaetzt mit der Beaprechung der Analyse dea Kalk- 
ateins u. der Anforderungen, die davon zum Zwecke der Anwendung im Betriebe 
der Zuekerfabriken geB teilt werdrn miissen, der Indieatoren, der Rtibenschneide- 
maBchinen zur Entnabme von Proben, des SehrifttuinB uber die wss. Digestion der 
Riiben u. der Kontrolle der Zucker verluste im Betriebe. (Moniteur scient. [ń] 9.
II. 169—73. Sept. 1919.) R0HLE.

Joh. Pokorny, Sehwierigkeiten bei der Besiimmung der in einer Yerćfainpfungs- 
oder Ekonom isi ranlage herrschenden Temperaturen. Vf. erortert die Temp.-Messung 
von in Bewegung befindlichen Fil. u. Gasen u. erlautert seine Ausfuhrungen an 
verscbitideneu, aus der ZuckerfabnkRpraxis entnommenen Beispielen. (Ztschr. f. 
Zuckeriud. d. ćechosloyak. Rep. 44. 86—90. 24/12. 1919.) RtTHLE.

XV. Garungsgewerbe.
F. M oll, Zement- und Betonschutzmittel im Brenntreibetriebe. Vf. einptiehlt 

ais ersten Sehutzanstiich Magneaium-, Silicium- und Aluminiumfluorid, auf den ais 
zweiter ein Austneh von Asphalibitumenpriiparaten aufgetragen wird. Die fiir den 
ersten Anstrich benutzten Salzlosungen sind im Handel unter dem Namen Btton- 
murolineum zu haben. (Brenncreizeitung 37. 8478. 20/1.) R a m m s t e d t .

K arl Schweizer, Dic Wirkung des Kupfers auf die alkohalische Giirung. An- 
kniipfend au fiiihere Yerss. iiber die Wikg. yon Cu-Salzen u. anderen Gifien auf 
Hefo (vgl. L d n d b e r g , Ztschr. f. Garungsphysiologie 2. 223 [1913]) hat Vf. einige 
Verss. iiber die Wrkg. des Cu auf dic alkoh. Giirung angestellt. Cu spielt, da es

II. 31



410 XV. G-Ar u n g s g e w e k b k . 1920. II.

YOn Wiirzen und schwaehen Siiuren viel weniger leicht angegriffen wird ais z. B. 
Fe, in der Giiriadustrie eine bedeutende Rolle. Die Ver6s., derentwegen auf das 
Original yerwiesen werden muB, ergeben, daB eine Zuckerlsg. nicht in einem 
kupfernen GefaBe vergoren werden davf wegen der hemmenden Wrkg. des Cu auf 
die Giirung, daB dies dagegen mit Wiirze angiingig ist. Die todliche Menge Cu,O 
liegt fur 0,5 g PreBliefe mit einem Gehalte von etwa 75°/0 Wi bei 0,014 g. (Mitt. 
Lebensmittelunters. u. Hyg. 10. 2(51—72. Lab. des Schweiz. Geaundheitsamts [Vor- 
stand: F. Schaffer]). ROhi.e.

G. E llrod t, Grunmals■ Es wird die Herst. von Griinmalz eingehend beschiieben. 
(Brennereizeitung 37. 8473-74. 13/1. 8477. 20/1.) Rammstedt.

Charles H. La W all und Henry Leffmann, Versuche mit sogenannten 
„ Wurzelbieren“ (root-becrs). Solche auch „spruce-beer" (Sprossenbier) und „mead“ 
(Met) genannte Bicre sind sch&umende Erfrisehungsgetrauke und, wenn sie fertig 
in Flaschen bezogen oder an Ausschanken entnommen werden, alkoholfrei. Im 
Haushalto kann man ihnen durch Vergaren yon Zucker mit Hefe in yerschlos- 
sener Flasche einen Alkoholgehalt yerleihen, der gewohnlich zwischen 0,4 und
0,8 Raum-% liegt (Journ. Franklin Inst. 188. 545—46. Okt. 1919.) ROh l e .

Vogel, Das JSntcarbonisieren des Wassers — ein Mittel zum Koklerisparen. 
Es ist durch § 13 Absatz 7 des Biersteuergesetzes der norddeutschen Brausteuer- 
gemeinsebaft vom 26. Juli 1918, das jetzt aueh fur Bayern Geltung hat, erlaubt, 
stiirkere Biersude durch naehtraglichen Zusatz ungekochten W. auf die vorBehrifts- 
maBige Starkę zu yerdiinnen. Im allgemeincn laBt Bich sag_en, daB auf diese Weisa 
mit der zu einem Sude Bier bisher notigen Kohlenmenge fa6t die doppelte Menge 
Bier in den Lagerkeller gebracht werden kann. Ein zweiter Vorteil dieses Verf. 
ist der, daB man sich jetzt durch Btiirkere Wiirze mehr ais bisher wieder bessere 
Hefe heranzuchten kann. Das zum Verdunnen yerwendete W. muB zur Vermeidung 
yon Infektionen frei von bierschadlichen Organismen sein. Eyentuell kann man 
derartige SchSdlinge, wena sie nicht im ObermaB yorbanden sind, aut kaltem 
Wege durch Zusatz von Kalkwasser entfernen; Caleium- und Magnesiumearbonat 
werden ausgefiillt, der Nd. nimmt fast alle Organismen mit zu Boden, 60 daB also 
das Entcarbonisieren des W. indirekt aueh Iiohlen erspart. (Bayer. Klein- u. 
Mittel-Brauer 1920. Nr. 4; AUg. Brauer- u. Hopfenztg. 60. 119—20. 31/1. Weihen- 
stephan, Brautechu. Versuehsstaiion.) R a m m s te d t .

Die Schweizerische Weinstati&tik, learbcitet vom schwcizerisdun Verein 
analytischer Chemiker. Zusammenstellung der in den einzelnen Laboratoiien er- 
haltenen Eigebnisse der Unters. zahlreicher Proben von Most u. Wein des Jahres
1918. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 10. 279—313.) ROhle.

W iistenfełd, Die Modekalamitat der Alkoholstorungen. Die Stórungen werden 
auf folgende Ursachen zuruckgefuhrt: Die mit dem Inkrafttreten des Branntwein- 
monopolgesetzes eingetretene UnregelmiiBigkeit der Spiritusbelieferung u. der plotz- 
lieh und fast gleichzeitig einsetzende friihe Winter, yerbunden mit der allgemein 
yerbreiteten Kohlenknappheit. — Zur Wiederinbetriebsetzung erkalteter Bildner im 
Winter sind groBe Warmemengen notig, die durch Heizung u. AufguB kochenden 
Essigs zugefiihrt werden niussen. Vorher ist der unverarheitete A. aus den Spanen 
auszuwaschen, durch Neueinsauerung, notigenfalls uuter Zusatz vou W. zum Auf- 
guBessig. Es Bind besonders gute Nahrstofie zu geben. Der Bildner darf yi r  Be- 
ginn des Bakterienlebens iiberhaupt keine Maische, B o n d em  nur Ruckgiisse be- 
kommen. Sobald er wieder arbeitet, erbalt er kleine Mengen Maiscbe, die, der je- 
weiligen Leiatnngffahigkeit entsprechend, allmahiich gesteigert werden. (Dtsch. 
E3sigind. 24. 25—27. 23/1.) R a m m s te d t .
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XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
K arl Micksch, Aluminiumgefupe m d  Apparate. Die Arbeit bringt zunachst 

friihere Auafiihrungen des Vfa. (Zeilachr. f. ges. K ohlenB aure-Iud. 24. 64L; C. 1919.
II. 508) in erweiterter Form, verbreitet aich dann Iiber die Schiidlichkeit von 
K alk - und Zementmortel fiir Al-Bottiehe und bespricht endlich d ie  Ergebniaae 
umfangreicher Untersai dea preuBiacben Matcrialprufungsamtea iiber die Ursacbe 
der Zeratorung von Al-GefaBen. (Zeitacbr. f. gea. Kohlensiiure-Ind. 26. 7—0. 
7/1.) SPUTTGERBER.

F ranz K onther, Braunachweig, Vorrichtung zum Sterilisieren, Kochen, Aus- 
laugen o. dgl. von Nahrungs- und Genuflmiłtcln u. dgl. in ununterbrochenem l!c- 
triebe nach Pat. 310957, dad. gek., daB magnetiach nicht zu beeinfiuasende GefaBe 
aua Glaa, Porzellan o. dgl. verwendet werden, die von einem BehiLlter aua ge- 
lochtem Metali oder metallisehem Drahtgewebe umgeben sind. (D.R.P. 317477, 
KI. 53c vom 29/8. 1918, auag. 13/12. 1919; Z us.Pat. zu Nr. 3 10957 ; C. 1919.
II. 929.) ' Ma i.

Max Schulz, Oldenburg, SteriHsierapparat fiir Milch in Flaschen oder Kannrn 
mit Wasserladerhitzung wid Kiihlung und Uinlaufvorricli(ung fiir daa W., gek. 
durch einen im Verhaltnis zur Lange schmalem Wasaerbadkaaten oder mehrere 
dann in bekannter Weiae iibereinander angeordnete und in der Langarichlung 
hintereinander geschaltete Waaaerbadkiiaten und eine Umlaufzunge von groBer 
Leistung, welche einen atarkcn Umlaufatrom der "Warmeaustauschfl. in der Langa- 
richtung an den Flaschen oder Kannen vorbeifuhrt. (D.R.P. 317520, KI. 53e vom 
22/1. 1919, auag. 19/12. 1919.) Ma i.

E m il Herrmann, Pilze mit Scifenduft. Es werden die nach Seife riechenden 
Pilze beachriebcn, es aind dies der Seiftnritterling (Tricholoma aaponaceum Fr.), 
der tcnhlriechendc Schneckling (Limaeium agathoamum Pr.) und der Stinktaubling 
(Russuta foetens P-). Seifengeruch und Roten dea Pleiaehes zeichnen den eraten 
Pilz aua, Geruch nach bitteren Mandeln und Schlupfrigkeit den zweiten und gelbe 
Hulfarbe und gefnrchter Rand den dritten. Der Schneckling ist eBbar und wolil- 
achmcekend, wahrend der Seifenritterling unangenehm achmeckt. Der Stinktiiubling 
istungeniefihar. (Dtsch.Parfumerieztg. 5. 252—53.10/12.1919. Dresden.) STEINHORST.

E m il H errm ann, Pilze mit Geiciirzdiift. Nach Anis duften folgende Pilze: 
der Anistrichterling (Clitocybe odora Buli.), der ledergelbe T. (Cl. alutecea), der 
rastge T. (Cl. obeoleta), der siifle T. (Cl. auaveolena), der starkduftende T. (Cl. 
fragrans). sowie der Anis-Sagehlaiterling (Leutinus cornucopioides Bolt) und der 
Schafrgerling (Paalliota arvensis Sehff.) Letzterer wud durch den Geruch von dem 
giftigen, ilun gleich ausselienden Knollenbliitterschwamm (Amanita mappa Batach) 
unterschieden. Zu erwiihnen ist noch die Anis-Tramete. Nach Fenchel riechen: 
die Fenchel Tramtte (Trametea odorata Wulf), die duftende Tramete (Tr. odora 
Sommerf.), der Aniss/achling (Hydnum auaveolens Scop.), sowie altere Exemplare 
des nebelgrauen Trićhterlings. (Clitocybe nebularia Batseh), letztere riechen gleich- 
zeilig widerlich siiB. Die sternsporige Oktavianie (Octaviana aaterosperma, Vitt) 
riecht achwach nach JBańlirum. Den Steinkleegeruch besitzen in getrocknetem 
Zustande der Camphermilchling (Lactaria camphorata) nnd der filzige Milchling 
(L. helra). Der Geruch des lotzteren erinnert an Maggiwiirze, und beha.lt derselbe 
eeinen Geruch jahrelang. Nach Zwiibeln riechen der Mousseron (Knoblauchaehwind- 
ling) Maraainius alliatua Schum.), und widerlich atark der sirauchige Warzenpilz 
(Telephora palmata Scop.). Weniger ausgepriigt iat dieser Geruch bei kleinen 
triiffelartigen Pilzen der Gattungen Gautieria, Hymenogaater, Melanogaster und 
Rhizopogon. Nach Zimt riecht der derbe Staehelpils (Hydnum compactum P.), nach

31*
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Mandeln duftet der wohlriećhendc SchncćkUng, sowie der jungę Stinktaubling. Nach 
Yantllt soli der imformige Trichtcrling (Clitocybe difFormis P.) rieeben. Ganz schwach 
nach Gnoiirznelken riecht. der Nelken- Schwtndling (Marasmius caryophylleus SchfF.). 
Die ineislen fleiscliigen Pilze mit gewttrzhaftem Gcrach sind eBbar. (Dtach. Par- 
fumerieztg. 6. 18 -10. 25/1. Dresden.) S te in h o rs t.

Th. von F ellenberg , Untersućhu-ngen iiber die Backfdhigkeit der Mehle. Yf. 
hoffte, durch Herst. und Yerbackeu kiinstlicher Mehlmisehungen, durch moglichst 
eingehende chemische Unters. von Meblen und Beat. ihrer Baekfiihigkeit, sowie 
durch physikalische Prufung der Mehle und Teige die Ursachen der Verschieden- 
heit der Baekfiihigkeit der Mehle herauszufiuden. Insbesondere hoffte Vf., aus der 
chemiachen Unters. mit Sichęrheit auf die pbysikaliachen Eigenschaften desTeiges, 
wie auch auf den Grad der Backfahigkeit sehlieBen zu konnen. Das Ziel ist nicht 
mit der gewiinsehten GęnauigKeit erreicht worden. Die kiinsilichen Mehlmisehungen 
wurden bereitet durch Misehen von in der Regel 10o/o einer oder mebrerer EiweiB- 
arlen (Gliadin, Glutenin, Eleralbumin, Casein, Gelatine) mit 86°/0 Starkę (meist 
von Weizen, aber auch von Roggen, Mais, Reia, Kartoffeln, Kieaelgur), je 1.5% 
Trauben- und Rohnuckcr, 0,8°/0 Monokaliumphosphat, 0,1 % NHa u. 0,1% MgSOt . 
Auf 100 Tle. Mehlmiachuug wurden zur Teigbereitung 1,5 Tle. NaCl u. 2 Tle. Hefe 
zugpsetzt. Da die Herst. des Gliadins und Glutenins nach O s b o r n e  yiel Zeit und 
StofF erfordert, wurden die Verss. je nur mit 5 g  Mehlmisehung yorgenommen; der 
Teig wurde zuniichst in Bleebformen 3 Stdn. bei 32° vergoreu und dann bei 130 
bis 135° wiihrend 10—12 Min. gebaeken. Die Volumbest.-geschah dureh Ein- 
betten in Seesand in einem zylindrischen GlasgefaBe, das vorher durch Einstreuen 
von Seesand allein geeicht worden war. Der UberschuB des Sandes wird durch 
Einstreuen in ein en MeBzylinder gemessen. Diesen Veiss, sehlieBen sich noch 
Vers3. mit Handelsmeblen an, betr. Festsetzung der chemischen Zus. und physi- 
kalischen Eigenschaften (Wasserverbindungsvermdgeij, Volumen in W. u. A., Baek- 
fiihigkeit), ferner betr. die Giirdauer des Teiges, seine Ziihigkeit, Elastizitiit und 
Dehubarkeit und betr. die Einw. von Backpulvern. Wegen aller Einzelheiten der 
Yerss. muB auf das Original verwiesen werden. Die Ergcbniase sind: die Back- 
fiihigkeit wird in erster Linie durch das Gliadin der Meble bedingt; deshalb zeigt 
Weizen die beste, Roggen bedeutend geringere und Gerste die geringste Back- 
fahigkeit, entsprechend dem Gehalte der drei Mehle an Gliadin, das allein derjenige 
Kleberbestandteil ist, der die Volumzunahme bedingt. Ersatz des KlebereiweiBes 
durch Eieralbumiu und Gelatine gibt fl., nicht knetbare Teige; mit jenem geht der 
Teig giit auf, mit diesem nicht. Casein gibt zusammengefallene Brote, mit Pektin 
geht der Teig Dicht auf. Fur die Baekfiihigkeit ist auch die Starkę maBgebend, 
und zwar zeigt WeizenslSrke die beste Baekfiihigkeit. Lecithinzusatz vergroBert 
das Volumen sehr, 1. Koblenhydrate (Destrin, Leinsamensebleim) yerringern die 
Baekfiibigkeit. Die Brotbereitung kann in 2 Stufen, iu die Teiggiirung u. in den 
eigentlicben Baekvorgang zerlegt werden. Je kleiereicher die Meble sind, desto 
hoher ist im allgemeinen ihr Sauregrad, ibr Gehalt au Protein uud an proteoly- 
tischen Euzymen; dicse macheu wiihrend der Teiggiirung den Kleber flussiger, yer- 
bessem dadurch seine physikaliseben Eigenschaften, kilrzen die Giirdauer ab, be- 
giinstigen die Baekfiihigkeit und erhohen damit das Brotyolumen. Das ohne Teig- 
giirung mit Backpulyer erhaltene Brotvolumen steht iu uumittelbarer Beziehung 
zur Elastizitat und Debnbarkeit des Teiges und zum Wasserbindungsyermogen der 
Mehle und im umgekehrten Yerhaltnis zur Ziihigkeit des Teiges. Es wird bedingt 
durch den Gehalt an EiweiBkorpcru, insbesondere an Gliadin; entgegengesetzt 
wirken die hoheren losl. Koblenhydrate. Das Wasserbindungsyermogen der Mehle 
wird durch die in W. I. u. ąuellbaren Stoffe bedingt, also durch die Proteiustoffe, 
die 1. Kohlenhydrate, die Faserbestandteilo und Miueralatoffe. (Mitt. Lebensmittel-
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unters. u. Hyg. 10. 229—60. 1919. Bem, Lab. des Sckweiz. Gesundheitsamtes. 
[Vorstand: F. Kchaffer].) ROhle.

J . A. Le Clerc, H. L. 'Wessling, L. H. Bailey und W. 0. Gordon, Die 
Zusammcnsetzung und Backfahiykcit der verschuden feingeindhlcnen Antcile eines 
Mehles. (Auszug.) Die grobsten und feinsten Teile eines Mehles erwiesen sich 
hinsiuhtlich Backfiihigkeit und Giite des daraus erbackenen Broles den miltel- 
feingemablenen Anteilcn gegenuber ais unterlegen. Die feinsten Teile waren am 
armsten an Gluten. (Operative Miller 24. Nr. 8. August 1919; Joum. Franklin 
Inst. 188. 56VOkiober 1919. U. S. Bureau of Chemistry.) ROhle.

A lezander Backhaus, Berlin, Verfahren sur UirsteUung ciwdfircichir Nahr- 
mittcl aus Gttrcidektimin, gemiiB Pat. 301365, gek. durch dic Yerwendung der 
nach jenem Verf. behandelien Gttrcidekeimc ais Ersatz filr NuB- und Mandelkerne 
bei der Herstellung von Zucker- und Konditoreiwaren. — Es mussen ganz fiische 
unbehandeltc oder in geeigneter Weise konservierle und gegebenenfalls entfettete 
Keime verwendet werden. ,D.RP. 309144, KI. 53f vom 25/1. 1918, ausg. 8/12. 
1919; Zus.-Pal. zu Nr. 301365; C. 1919. IV. 790.) Mir.

J. GroCfeld, Organische Sćiurtn und ihre Bcdeutung fur die Getrankeindustrie. 
Vf. schildert die Eigenschaften und den ąualitatiyen chem iB then  N a c h w e is  der fiir 
die Getriiukeindustiie zur Nachahinung des siiuerlicheu Geschinacks der naturlieben 
Pruuhte wichtigcn orgsiuisehen Siiuren, ApfelsUure, Weinsiiuie, Citronensiiure, M ilch- 
siiure, Bernsteinsaure und Essigsiiuro. (Ztscbr. f. ges. Kohlensaure-Ind. 26. 5—7. 
Osnabruck.) Splittgehbeb .

Utz, tjber Tabakersatz. Zusaimnenfasscnde Besprechung ais Ersatz fiir Tabak 
benutzter Pflanzen u. Pflanzen teilo, ihrer Eignung dazu, der einsehliigigen gesetz- 
lichen Bestimmungen und von Beuiteilungsfragen. Die Unters. und Zus. ver- 
schiedetier beansiandeter Kriegstabakmischungen wird gegeben. (Ztscbr. f. óflentl. 
Cb. 25. 263 -68 . 30/U. 2S5-S9. 15,12. [9/11.] 1919. Munchen.) R 0ule.

H enrikas Petrus M aria Smuldera, im Haag, Holland, Verfahrcn zur Her- 
stellung von Pasten aus kkintn Ahfullkrabben, dad. gek , daB dio Kiabben zwecks 
Entfernung des Magen- und Eingeweideinbalts in robein, lcbendem Zustande mebr- 
fach abwecbselnd einer Zusamtnenpressung und Spulung mit W. uuttrworfen 
werden, worauf man die aus Schalen und Fleisch bestehende M. in bekannter 
Weise zerkleinert, auf mechaniscbem Wege die Sehalen von den Fleischbestand- 
teilen usw. trennt und letztere wie ttblieh nach Zusatz von entspreehenden 
Gewiirzen eindampft. (D.R.P. 317067, KI. 53k vom 19/4. 1918, ausg. 8/12.
1919.) Mai.

H. Haupt, Die Hehung der Buitererzeugung durch uinfassendere MilchkonlroUe. 
In dem vom Vf. beaufsicbtigten Mileherzeugungsgebiete Saehsens war ais Folgę 
der Kriegsereignisse die Milcherzeugung in vielen Fiillen auf ein Drittel und mehr 
der zu erwartenden Durcbscbnittporzeugung zuruckgegangen, auBerdem hatte sich 
aber auch der Fettgelialt der Milch sebr yerminclert, auf 2°/0 und weuiger. Es 
war dies aber nicht eiue Folgę einer tatsachiichcn Abnahme des Feltgehaltes, 
sondern yon Verfalschungen, die anfiinglich in t-iuem Uuifange vou 50°/o der unter- 
puchlen Proben auftraten. Der durehschnittliehe Fetlgebalt der unverfalschten 
Milcbproben ist wśihrend des KriegeB nur wenig gesmiken; er betrug bei 02-18 Proben 
mit mehr ais 2,4°/0 Feft, 2,96°/0; der Durclischuitt von 454 Stallproben verschiedener 
Melkzeiten, vorwiegend Morgenmilch, war 2,910/0. Um den Verfalschungcn zu bc- 
gegnen, wurde eine umfassende Milebkontrolle eingefiihrt, die bald den Erfolg 
hatte, daB die gesamle Butterausbeute aus den Molkereien des Bezirks von 14882 kg 
im Februar 1919 auf 22075 kg im September 1919 slieg. Der Anieil der besseren 
Futterung an dieser Steigerung war von geringerer Bedentung. Der durchschnitt- 
liche Fettgeholt der an die Mulkereien abgelieferten Milch betrug im Januar 1919
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2,56%, im Oktober 3,03%. (Ztschr. f. offentl. Ch. 25.292-300. 30/12. [20/11.] 1919. 
Bautzen.) RO h l e .

B,. Poensgen, Słrohfutter. An Haud von Abbildungen wird die Horst. von 
Strohfntter crliiutert. (Umachau 23. 613—10. 27/9. 1919.) P f lO c k e .

P au l Strahl, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Nahruvgs- oder Fitttcr- 
mitteln aus cellulosehaHigen P/lansentdlen, inabeaoudere Stroh, Hiilsen u. dgl. durch 
AufachlieBung mit Atzalkalien, Erdalkalien oder dereń Gemisch, dad. gek., daB 
dcm aufgeachlosaenen Celluloaematerial zwecks Neutralisation des Alkalia einer 
milehsiuiTen Giirung unterworfene Vegetabilien oder starkemehlhaliige Stoffe (Kolii, 
Riiben, Kartoffeln o. dgl.. Sauerteig) oder dereń Saft zugeaetzt werden. (D.E P. 
317111, KI. 53 k vom 20/7. 1917, ausg. 16/12. 1919.) M ai.

E. V autier, Quantitative Bestimmwng des Kaffeins in den Miscliungen aus 
Kaffee wid Kajfeersatzmitlehi und in kaffeinfreiem Kaffee. Dag vom Vf. fiiiher 
(Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 9. 54; C. 1918. I. 953; Ann. Chim. analyt. ajipl. 
23. 207; C. 1919. IV. 379) angegebene Verf. uuter Vcrwendung der Sublimntion 
des Kaffeins nach P ii ii . ip p e  ist nicht mehr anwendbar, wenn der Gehalt an Kaffein 
•zu gering ist. In solchein Falle empfiehlt cs sich, das durch Auaziehen mit A. 
nach Vf. erhaltene Rohkafłtin, wenn notig, nach einiger Reinigung nach K JELDAHL 
zu yerbrcnnen (1 ccm Vio‘n- =  0,004 85 g anhydrischem oder 0,00 ) 30 g hydratischrm 
Kaffein) oder yollig von fremden Stoffen zu befreien. Dazu wird das Rohkaffein 
zuniichB t nach Vf (1. c.) von Fetten befreit, dann die wss. Lsg. zur Bindung der 
Huminsaureu mit Na,COa (0 ,l-0 ,2 g ) verselzt, eingedampft, echarf getrocknet, und 
das Kaffein mit Clilf. auagezogen. Das erhalteue Kaffein ist rein. (Mitt. Lebens- 
mitteluntera. u. Hyg. 10. 273—77. Lab. des Sehweiz. GeBundheitsamts [VorBtand: 
F. S c h a f f e r ] . )  R u i i l e .

J. O. Halverson, Die abgcdndcrte Benedictsche Methode zur Bestimmung von 
Schwefel in Nahrnngsmitteln, Futtermitteln und FxJereinenten. 3,44 g Eikremente 
oder 2,7476 g Futtermittel (bei dieaen Mengen ergeben die Gramme BaS04 mai 5 
den Prozentgchalt des S direkt) werden in ein Stiiek Filtrierpapier gewickelt und 
iu eine 300 ccm-Kjeldahlflasche gegeben. N ach  Zusaiz von 10—15 ccm h. W. zum 
Zerkleinern groBerer Stucke werden 20 ccm HNOs (l Tl. ra u ch e n d e r Siiure zu 4 T in . 
konz. Siiure) hinzugegeben. Die Flasche wird mit einem kleincu Trichter ver- 
schlossen und */j Tag atehen gelassen. Man liiBt im Wasserbade uuter gelcgent- 
lichem Riihren 4 Tage langsam digerieren und vcrsetzt dann mit weiteren 10 ccm 
Siiure. Ist die Lsg. klar, so gibt man in Teilen in eine 60 ccm-Abdampfachale, 
YCraetzt mit 20 ccm des BENEPICTschen Reagense3 (200 g Kupferuitrat, frei vou 
Siiure oder yon bekauntem SiiuregehaU, und 50 g Kalium- oder Natriumchlorat 
werden zu 1000 ccm gel.) und dampft auf dem Wasserbade zur yolligen Trockne 
ein. Zur Vermeidung von Spriizen gibt man zu den  Verglciehsverss. 5 ccm einer 
10%ig. Zuckerlag. Vor dem Schmelzen muB die M. yollstiindig getrocknet aein. 
Nach dem Schmelzen wird die Schale zu J/s mit 20 ccm h. verd. HC1 (1:4) gefullt, 
wobei die Riinder gut abgewaschen werden miissen; man yerdeckt mit einem Uhr* 
glaa und stellt 15 Minuten auf ein Wasserbad. Die yollig klare Lsg. wird iu eiu 
250 ccm-Becherglas filtriert und auf 100 ccm aufgefiillt. Die erliitzte Lsg. wird 
Tropfen fiir Tropfcn mit 10 ccm einer 5°/0ig. BaCl,-Lsg. yersetzt (4 Minuten). Das 
zugedeckte Becherglaa liiBt man 2—3 Stdn. im Dampfhad und dann wenigatens 
48 Stdn. in der Kalte atehen. Der kornige Nd. liiBt aich leicht filtriercn. Durch 
Eutfernung der Kiesclsaure mittels der P ero x ydm ethode  (vgl. K h ie b le  u . M a n g u ji,  
Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 1317; C. 1920. II. 95) yerhiitct man, daB diese 
Substanz die Genauigkeit der Resultate beeintriichtigt. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 41. 1494—1503. Okt. [21/7.] 1919. Wooater [Ohio], Agrieulture Expt. Station, 
Dept. of Nutrition.) S t e in h o k s t .
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XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H erm ann Schelenz, U ber das Waschen. Es wird die Entw. de3 Wdsche- 

icaschenn nu Hand vou nlten Zeichnuugen, sowie die Entw. der Scifenherstellung 
beschrieben. (Dtseh. Parfiimerieztg. 6. 1—4. 10/1. 14—16. 25/1.) St e in h o r s t .

Kriegsausachnfl fiir jfisnzliche nnd tierische Óle nnd F ette  G. m. b. H., 
Berlin, Yerfahren zur Gtwinnutig von Fctt durch Ziichtung von SchimmtlpiUen in 
einer Kuhlerthydrąte und tnineralische Nahrsalze enthallender FI., z. B. Melasse,. Bier- 
wurze und ahnlicheu Pflanzeimuszugen, dad. gek., daB die Pilze auf den zu groBen 
Oberfliichen ausgebreiteten Niihrlsgg. oder auf mit der Niihrlsg. getriinkten Unter- 
lagen mit groBer Oberfiiiche zur Vennehrung gebraelit werden. — Es werden ins- 
besondere lufiliebende Sehitntnelpilze und Hefen, z. B. Oidium Sachsia- oder Erdo- 
myeesarten verwendet. Nach Beendigung der Vcgetationsperiode werden die Pilze 
bei reiclilieher Ggw. von Luft und yerminderter Feuchtigkeit einer Huugerkur 
ausgesetzt, wobei die Fettbildung in ublieher Weise gefórdert wird. Das Fctt 
wird ans den Mikrobenmm. durcb Auspressen oder Ausziehen mit Lsgs.-Mitteln 
gewonnen. (D .RP. 306365, KI. 53h vom 11/5. 1915, ausg. 5/12. 1919.) M a i .

Lehmann & Bohne, Berlin, Ver/ahren zur Herstellung von Seifttikorpern mit 
durchgehendem Kern aus reibfistem Sto/f, dad. gek., daB Seife aus einem PreB- 
behiilier mit. zylindrischem Mundsliick herausgedriickt wird, in das ein Kern aus 
reibfestem Stoff zentriseh eingesetzt ist. — Es werden walzenfórmige Seifenkorper 
her^eptellr,, die mit einem an ihrer Drehauhse angreifendeu GrifF yersehen sind. 
(D .RP. 316721, KI. 23f vom 22,11. 1916, ausg. 3/12. 1919.) M a i .

Paul T heuerkorn, Chemnitz, Yerfahren zur Herstellung von Schwimmscife 
durch Beimengung sehr feiner spezifisch leichter Fasern, wie Kapok, zeikleinerte 
GeHiigelfederfahnen u. dgl., dad. gek., daB man die Fasern rnittels eines schwachen 
Lufuiromos in eine Haube blast, die den ICessel, in dem sich der Seifensud oder 
dessen fl Zusatz gut durc-hgeruhrt befindet, abdeokt. — Die Faserstoffe werden so 
glei< hmaBig verteilt und eine in allen Teilen gleielwertige Scbwimmseife erhalten. 
(D.R.P. 316722, KI. 23f  vom 24/12. 1918, ausg. 3/12. 1919.) M a i .

S. fiegel, Neue Patcntc auf dcm Gebute der fetllosen Waschmittel. P a te n t-  
berie lit. (Uhein -teclin . Wchschr. 3. 320 —22. 3/11. 1919.) P f l UCKE.

E rich  M óhring, Hallu a. S., Virfahren zur Herstellung eines Sauento/ftcasch- 
mitteU, dad. gek., daB ein Gemisch von wasserfreiem Alkalicarbonat und Natrium- 
superosyd mit der zur Neutralisation des aus letzteren bei der Einw. von W. ent- 
stehenden Alzalkalis erforderlichcn Menge wasserfreienMagnesiumchlorids gegebenen- 
fails unler Zngabe anderer waschwirksamer Stoffe yerpreBt wird. — Beim Gebrauch 
selzt sich das Magnesiumsalz mit dem Natriumsuperoxyd unter Freiwerden yon 
Sauerstoff zu Magnesiumhydrosyd und Natriumchloiid um. (D.R.P. 316753, KI. 8 i 
vom 21/2. 1918, ausg. 27/11. 1919.) ; Ma i .

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

U llnerw erk G. m. b. H., Wolgast, Yerfahren zum Schwarzfdrben und Be- 
schwertn von Seide gemiiB Pat. 305275, dad. gek., daB im Erschwerungsbade nebeu 
Wasserglas ein Zusatz von Bastseife, kiinstlieher Bastseife oder eines sonstigen Er- 
satzstoffs derselben gegeben wird. — Der Zusatz von Bastseife ermoglicht es, nebeu 
anderen Vorteilen bei hoherer Temp ais bisber in das Bad einzugeben. (D.R.P. 
Nr! 316754, KI 8m vom 8 9. 191-4, ausg. 1/12. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 3 0 5 2 7 5 ; C. 
1913 I 975; Zwchr. f. angew. Ch. 31. U. 183 [1918J.) M a i .

J. R. W agner uud Grete W agner, Wiirzburg, Lederartiger Futter- und Be-
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Jclcidungsstoff, bestohend aus tieritchen Blasen und Innenhiiuten, die einem Kalt- 
rauchverf. etwa bia zur Braungelbfarbung nnterworfen worden sind. — An die 
Rauehbehandlung kann eine Gerbbehandlung angeschlossen werden. (D.R.P. 316511, 
KI. 81 vnm 2/2. 1918, ausg. 29/11. WIO.) Ma i.

C. K., Verbesxerung der Gautsche. Es wird der Antrieb der oberen Gautsch- 
walze und der Brustwalze mittels Riemenscheibe empfoblon. (Wchbl. f. Papier- 
fabr. 51. 265-06. 31/1.) St>VEBN.

H. B., Hollandcr- und Papiermaschinenarbeit. Einzelheiten iiber die Hoiliinder- 
arbeit fiir Schreib , Biicher- und Zeicbenpapiere. Auf der Papiermaschine sollle 
die EutwasBCrung erBt nach der 1-tzten Schaumlalte erfolgen. Reinigen des Siebes 
durch Ausbrennen wird ais dna zweckmiiBigste bezeiehnet. Das Papier innB mog- 
lichst trocken aus der Gautache koinmen. GummipreBwalzeu werden von Zeit zu 
Zeit mit dem Sclmitzer-Sehleifnpp. naehgeschliffen. Die Ziige sollen bei Papicren, 
die eine gewisse Delinung baben miissen, lose, bei Karten- und Zeichenpapieren 
gtraff aeiu. Zum Trocknen Bollten die ersten Zylinder weniger ais die letzten, oder 
die ersten Zylinder mit Abdampf, die iibrigcn mit Frischdampf geheut werden. 
Ein Dmnpffeuchtapp. wird beschrieben und abgebildet. (Wchbl. f. Papierfabr. 51. 
189—00.24/1) S0vern.

Gebruder Bellmer, Niefern i/B., Holliinder mit dreiłeiligem Trog uvd Fórdcr- 
echnecken zum Blcichcn, Waschen und Mischen ton Ctllulobe oder SchicfSbaumwolle, 
dad. gek., diiB an beiden Stirnseiten des Trogea Propeller angeordnet sind, dereń 
Fórderechnceken in der Weise zusammenarbeiten, daB der Auslauf des einen Pro- 
peilers dem Einlauf des Piopellers der anderen Slirnseitc gegeniiberliegt. — Es 
kónnen so Holliinder mit beliebig langem Trog aufgestellt werden. (D.B..P. 317375, 
KI. 55 c vmn 8/12. 1018, ausg. 22/12. 1010.) Mai.

Jo sef R eitstótter, JS’aterc VerfdhTen zur Darstdlwig und Ldsung von Acttijl- 
cclhdone und daraus htrgesttlUen plustischcn Massen und Lacken. Zusammenfassende 
Bespreehung der Pateutliteratur dariiber. (K.unststoffe 9. 185—87. Juli 1919. 
Wien.) PfUJCKE.

F e lis  Fritz , Linoleum und seine Erhaltung. Es wird die Entwickluug der 
Linoleumlierstellung, die Fabrikation im GroBbetriebe, sowie das Legen des 
Linoleums in den Wohnraumen beschrieben. Am SchluB werden Ratschlage 
fiir die Pflege des Linoleums gegeben. (Kunstsioffe 9. 213—16. August 1919. 
T riest) Pfi.OCKB.

Felix  Fritz, Zum TrockenprozejS des Linoleums. Es wird auf die Wichiigkeit 
deB ricbligen uud ungehemmten Verlaufs des Trockenprozesses bei der Liuoleum- 
fabrikation hingewieóen, die Sehwierigkeiten dabei werden erlantert, und die maB- 
gebeuden Faktoren dabei besprochen. (Kunststoffe 9. 253—55. Oktober 1919. 
Trie>t.) PFl.tłCKE.

W alter Bruckhaus, Ein i ges iiber die Voruntersuchung der Iiohsiide tor dcm 
Entbastcn und Bct-chwercn. Das Vorbandensein von Seife, Glycerin und 01 auf der 
Seidenfaser kann beim Erschweren Btorend sein. Ihre Menge ist vorher festzustellen. 
Nocb besaer ist eine genaue Best. des Fibroingehaltes der Rohseidc. iZiscbr. f.
ges. Textilind. 23. 14. 14/1. Crefeld.) SOyekn.

E. 0. Rasser, Die Prufung der Kunstseide und verioandtcr Faden. Gestalt, 
Qnellung, Festigkeir, Hygroakopizitiit, spez. Gew., Verhalten im polarisierten Licht, 
gegen verschiedene Reagenzien, sowie beim Fśirben wird fiir die einzelnen Kunstseiden 
geschildert. (Ztschr. f. ges. Testilind. 22. 514-15. 24/12. 1919; 23. 12—13. 14/1.
1920.) StJYERN.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung,
Gwosdz, Neuerungen auf dem Gebittc der Generatorgaserzeugung. An Hand
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von Abbildungen werden die neueren Verff. eingehend besprochen. (Wasser u. 
Gas 10. 14—22. 1/10. 1019. Charlottenburg.) P f l Oc k e .

R. Geipert, Kohlenbeschaffang und łleizwcrt des Gases. Die Kohlenersparnis 
aus der starken Verdiinnung des Gases durch Wassergaa hat nur zum kleineu Tuile 
dazu gedient, die den Gaswerken zugefiihrte Kohlenmenge zu verminderu, zum 
groBeren Teile war sie notig, um einen Ausgleieh zu bieten fur die ycrscblecbterte 
Kohlenbeschaffenheit. (Journ. f. Gasbeleuchtung 62. 655—50. 1/11. 1919.) P f l Oc k e .

Georg Hausdorf, Benoid-Gasdruckerhóker ,,Btdetl. Der App. regelt za 
niedrigen und schwankenden Druck und saugt das Gas aus der Ruhrleitung an, 
so daB man, selbst wcnn die Gasleitung abgesteilt ist, mit Gas arbeiten kann. 
Der Eiubau des App. ist dringenden Betrieben gestattet. Aufepticherung vou Gas 
findet nicht statt, Eicplosionsgefuhr ist vorgebeugt. Zu bezieben von der Firma 
T iiie m  u . T 0 r v e ,  Halle a. S. (Ztschr. i. offentl. Ch. 25. 300—1. 30/12. 1919. 
Halle a. S ) R O h le .

Herbstlnftgasapparate (System Eiscnaćh). An Hand einer Abbildung wird 
die Wirkungsweise der App. beschrieben. Die Leuehtgasherst. damit berulit auf 
dem Prinzip, KVV stoff durch einen Gegenstrom von trockner und reiner Luft in 
bestimmtem MaBe zu verdunsten und diese von KW-stoff gesiittigte Luft ais Gas 
unter geregeltem Druck in die Robrleitung zu treiben. Ais KW-stoff dient Gasolin 
vom gpezifisehen Gewicht 0,650 —0,61)0 oder gereinigtes Benzol. (Chem.-techn. 
Wchschr. 3 . 221. 28/7. 1919.) P i-l Oc k e .

A. Jonscher, Uber die Saureauftichlussc von Torf und Kleie. Im AnFcblusse 
an seine fiiiheren Unterss. (Ztschr. f. offentl. Ch. 24. 279; C. 1919. II. 012j be- 
richtet Vf. noch iiber Siiureaufscblusse von Torf ur Kleie, dereń Endprodd. im 
Kriege ais Futtermittel dienten. Nach den Ergebnissen konnen die Bestrebungen 
zur Beschaffung neuer Futtermittel u. insbesondeie zur Nutzbarmachung der ijtroh-, 
Holz-, Torf- u. Kleiecellulose durch SiiureaufschluB nicht giinstig beurleilt werden. 
(Ztschr. f. offentl. Ch. 25 208— 70. 30/11. [14/11.] 1919. Ziitau.) ROh l e .

Richard KiBling, Die Yerwendung des Erdólcs und der Erdolprodukte. Kurze, 
allgemcin gehaltene Abhandlung uber die Verwendungsarten dcB Erdoles u. der Erdol- 
erzeugnisse. (Chem.-techn. Wchschr. 3. 273—75. 22/9. 322—24. 3/11.1919.) PflOckb.

J. Marcusson, Die harrartigen Bestandteile des Montamcachses. Im AnschluB 
an fru h ere  UntersB. (MARCUSSON und Smei.KUS, Chem-Ztg. 41. 129; C. 1919. IV. 
159) wurde gefunden, daB die bisher ais Montaubarz angesprochenen Prodd. noch 
gToBe Mcngen Wachsstoffe enthalten. 100 g des durch Auszieben mittuls Toluol 
techniseh gewonnenen Harzes vom Tropfpuukt 67,5° gaben, in 300 ccm A. gel., 
nach dem Erkalten u. Versetzen mit ebensoviel 90%ig. A. 50 g eiues wachsartigen 
K o rp ers . Beim Abkiihlen des Filtrats auf —20° wurde eine weitere Wachsmenge 
gewonnen. Nach Abdestillieren der Hiilfie der FI. und Erkalten schicden gich 
12,5 g ein es rotbraunen Harzes ab. Das Filtrat dayon lieferte nach Abdestillieren 
des Losungamittels weitere 19,8 g Harz. Das letztere war beller gefarbt u. yollig
1. in 90"/0ig. A., der daj erste Harz selbst in der Siedehitze nur wenig loste. Dag 
urspriingliche Montanharz bestand demnach nur zu ctwa '/, aus wirklichen Harz- 
stoffen. Beide Harze sind 1. in A., Bzl., Chlf. u. Pyridin. Das 1. Harz lialte den 
Tropfpunkt 08°, das unl. 65°. Zur chemischen Kennzeiehnung wurden die Harze 
auf ilir Verhalten gegen H^SO* und HNOa gepriift, da diese Siiuren bei der Reini- 
gung des Rohmontanwachscs, welche die Entfernung der Harze bezweckt, eine 
wichtige Rolle spielen. Dann wurde gepriift, ob die Harze Reste vorgebildeter 
Pflanzenharze darstellen, oder ob sie in ihrem chemischen Verhalten der tinL 
Hauptsubstanz der Braunkohle nabekommen u. ais Umwandlungsprodd. der Ligno- 
eellulosen des Holzes angesehen v/erden konnen. Yergleichsweise wurde eine mit 
Bzl. ausgezogene Braunkohle untersucht.
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Bei der Einw. der HsS04 in der Kalte wurden aus den Harzen griine, beim 
Erhitzen schmelzbare Verbb. erhalten, 1. m Bzl., Chlf. und Pyridin. Die Braun- 
kohlenverb. war dagegen schwarz, unsclimelzbar und unl. in organischen Fil. Die 
Ausbeute betrug bei den Harzen 70% (unl. Harz) und 75%, Schwefelgehalt 4,2 u. 
3,5%, bei der Kobie 79%, Schwefelgebalt 2,4%. Alle drei Verbb. spalleten beim 
Erhitzen' mit W. H,S04 ab. Wirkte die H8S04 zunachst in der Nacht in der Kiilte 
ein, u. folgtc dann ein 2-stdg. Erwarmen auf dem Dainpfbade, so wurdt-n schwarze, 
unschmelzbare Piodd. erhalten. Die Harzverbb. waren selbst in Pyridin nicht voll- 
komrnen 1. Erbu li en wurden aus den Harzen SO und S5°/oi Schwtfelgelialt 7,7 und 
7,8%, aus der Kobie 80%, SGehalt 5,5%. Bei Einw. mit rauchender H ,S04 in 
der Hitze wurden schwarze, wasserlosliche Harzverbb. gewonnen. Die Braun- 
kohlenverb. (S8%) blieb unl. iu W., sic entbielt 5,9% S, der durch Erhitzen mit 
konz., wss. KOH in der Hauptmenge nicht abgespalten wurde. Der S-G-ehalt lag 
in gleicher Hohe wie bei dem mit w., konz. HaS04 erhaltenen Prod.

1 g der Substanz wurde zur Priifung des Verhaltens gegen Salpetersiiurc in 
5ccm Siiure (spez. Gew. 1,52) allmtihlich eingetragen, wobei Selbstcrwarmung ein- 
trat. Nach l-stdg. Stehen wurde dann in W. gegossen, der Nd. abgesaugt, mineral- 
saurefrei gewaschen und, noch feucht, mit Aceton behandelt. Die Nitroverbb. der 
Harze loaten sich yollig, die Nitrokohle bis auf Spuren. Ausbeute der Nitroverbb.: 
105—108% aus den Harzen, 47% aus der Kohle (60% auf wasser- und aschefreie 
Kohlc). Die Verbb. waren fast unl. in Bzn. und A., 11. in Aceton, Pyridin u. Di- 
chloThydrin. Die Harzprodd. lćisten sich iu A. u. Cblf., teilweisc in Bzl., in denen 
die Nitrokohle sich nicht lost. Die Acetonlsg. der Nitrokohle war fiillbar durch 
eine iith. Lsg. von Eisencblorid oder Quecksilberbromid unter B von Doppelaalzen, 
dic entsprechenden Harzlsgg. wurden dagegen nicht gefiillt. Durch Alkalien, NH„ 
Sodalsg. und Pyridin werden die Nitrokorper unter Dunkelfiirbung der Lsg. iu die 
Salze von Isonitroverbb. ubergefiihrt, die durch Mineralsauren, BaCls, AgNOs, 
Eisensulfat usw. fiillbar sind.

Die Unterss. zeigten, daB die Harze des Montanwacbses gegep konz. H ,S04, 
nelbst bei 100°, recht bestandig sind und erat durch rauchende H,SOł in wasser- 
ldBliche Verbb. ubergcfuhrt werden. Auch von rauchender HN03 werden eie unter 
den eingeschlagenen Reaktionsbedingungen nicht zerstort, bildm yielmehr in bober 
Ausbeute charakteristischc cyclisehe Nitroverbb. Der wesentliche Unterschied von 
den enteprechenden Prodd. der Braunkohle liiBt die Annahme, daB die Harze auB 
den Lignocellulosen des Holzes entstanden sind, unwahrscheinlich crscheinen. Sie 
sind yielmehr ais Reate im Holz yorgebildeter Pflanzenharze anzusehen.

Die Brauukoble yerhalt sich gegeniiber HjS0 4 und HN03 ganz śihnlich wie 
Steinkoble, abgesehen von den AuBbeuten. Die Braunkohle besitzt demnacli neben 
Mineralbestandteilen, WachsstofFen, Pflanzenharzen, Stickatoffbasen u. Huminsiiuren 
zwei Hauptbestandteile; einerseits gesiittigte polycyclische 0-Verbb., weluhe den 
Sauerstoff in Biuckenbindung enthalten und nach ihrem Verhalten dem Haupt- 
bestandteil der Steinkoble sehr nahe kommen, andererseits leiebter zersetzliche, von
H,S04 und HNO, in wl Verbb. iiberfuhrbare Anteile. Nimmt man an, daB die 
letzteren Bestandteile bei fortBcbreitender Inkoblung zersetzt., die Wachsstoffe und* 
Pflanzenharze in KW-stofFe ubergefiihrt werden, welehe ihrerseits durch Pulymeri- 
sation uud Oxydation aephaltartige StofTe (Carboide) bilden, so ist, vom ebemischen 
Standpunkte aus, ein Obergang von Braunkohle in Steinkoble im Sinne der B e r o l - 
DiNGENBchen UmwandlungBtheorie verstiindlich. (Braunkohle 17. 245—47. 30/8.
1919.) P f l Dc k e .

Helmut Klever, Karlsruhe i. B., Verfahren sur Herstellung von ScTimurólcn 
aus Steitikohlentecrolcn nach Pat. 301774, 1. dad. gek., daB man die Druckerbitzung 
der Steinkohlenteerole bei Tempp. von iiber 350 bis etwa 400° yornimmt. — 2. Ab-
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Snderung des Verf. nach Pat. 301774, dad. gek., daB man die Erhitzung der Stein- 
kohlenteerole statt unter Druck unter Ermoglichung eiuea Ruckttusses der koudon- 
sierten Diimpfe ohne Druck, am besten unter LuftausschluB oder in einer indiftc- 
renten Gasatmosphiire, yornimmt.— 3. Verwendung der nach demVerf. des Haupt- 
patents 30L774 oder den Anspruclien 1 u. 2 erhalilichen hochyiscosen Teerole ais 
Yerdickungsmittel fiir das unveriiuderte Ausgangsol oder andere diinnftussigere 
Teerole, wodureh dio yiacositiit der letzteren ebenfalls wesentlich erhoht wird. — 
Es konnen auch Katalysatoren, wie Eisen-, Kupfer- und andero Metallpulver, zu- 
gesefzt werden. (D.R P. 301775, KI. 23c vom 19/2. 1915, ausg. 4/11. 1919; Zus.- 
Pat. zu Nr. 301774; C. 1920. II. 214.) - M ai.

H elm ut K lever, Karlsruhe i. B., Verfahren sur Herstellung von Schmitrolen 
aus Stcinkohlenteerolen nach Pat. 301774 u. den Zusatzpatenten 301775 u. 301776,
1. gek. durch den Zus. von Basen oder Phenolen oder von beiden zugleieh. —
2. Verf. zur Herst. von Schmierolen gemiiB Anspruch 1 u. dem Hauptpat. 301774,
sowie den Zusatspatenten 301775 u. 301776, dad. gck., daB man die Basen oder 
Plienole, oder dercn Gemische in der in jenen Patcnten beschriebenen Weise zu- 
nachst fur sich erhitzt u. die bo erhaltenen zahen Prodd. aladann entweder nicht 
eingedickten oder eingedickten Steinkohlenteer- oder Pecholen zusetzt. — Ala 
Katalysatoren haben sich Zueatze von Alkalien u. Metallhydroxyden, wie Natrium-, 
Kalium-, Caleium-, Barium-, Magnesium- usw. Hydrosyde und Oxyde ais giinatig 
erwiesen. — Die gewonnenen Ole besitzen nicht nur besondera hohe Viscositat, 
aondern auch tiefen Eratarrungepunkt. (D.R P. 301777, KI. 23c vom 8/4. 1915, 
ausg. 7/11. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 301774; C- 1920. I I .  214.) M a i.

Chemische F ab rik  Flórsheim  Dr. H. N oerdlinger, Flórsheim a. M., Wasser- 
lUslichs Schmier- und Kuhlmittd, welches auch ais Zusatz zum Druckwasser 
hydraulischer Anlagen besondera geeiguet ist, beatehend aua den wss. Lsgg. der 
Alkaliyerbh. der durch Blasen yon Hohteer mit Luft erhaltlichen sśiureartigen 
Erzeugniase, welchen andere bekanute Schmier- und Kuhlmittel zugesetzt sein 
konnen. — Die Lsgg. der Alkaliyerbb. konnen ais den Betrieb sichernder schmie- 
render, kiihlender und rostschiitzeuder Zusatz zum Druckwasser hydraulischer An- 
lagen dienen. Ihrer desinfizierenden. u. konaervierenden Eigenschaften wegen yer- 
hinderu sie die Fiiuluis des Druckwassers. Es ist die Verweudung der Prodd. aua 
BuchenhoUteer, Birkenhohteer und aus Nadelhohtecr angefiihrt. (D.R.P. 316 720, 
KI. 23c vom 25/1. 1917, ausg. 27/11. 1919.) ‘ M a i .

Leopold K irberger, Troekene Dcstillation des Holzes. Zusammenfassende kurze 
A bh an d lu n g . (Chem. techn.Wchschr. 3. 275—76. 2 2 /9 .1919.Charlottenburg.) P f l Uc k e .

G. Spettm ann, Ólfeuerungnanlagen Olfeuerungen unterscheiden sich von 
Kohlenfeueruugen gruudsiitzlieh dadurch, dAB Olfeuerungen in ihrer Leiatung nur 
durch Verminderung der Brenustoffzufuhr herabgesetzt werden konnen, wiihrend 
dic Leiatung der Kohlenfeuerungen schon durch Verminderung der Luftzufuhr ver- 
ringert werden kann. Das Ol muB in fein yerteiltem Zuatand in den Vcrbrennungs- 
raum eingefiihrt werden, wozu Luftstrahl-, Dampfstrahl und Zeutrifugalzerstiiuber 
benutzt werden. Luftstrahlzerstauber eignen sich fiir kleinere Anlagen, wie SchweiB-, 
Hartę- und Gliihofen, Datnpfstrahlzerstiiuber fur kleinere Kesselanlagen, Zentri- 
fugalzerstauber fiir groBere Anlagen. (Zentralbl. d. Hiitten- u. Walzw. 24. 7—8. 
5/1.) N e id h a e d t .

E. Ott, Ein einfacher Lcuchtgasprufer. Die Einrichtung beruht auf dem be- 
kannten Zusamrnenhang zwiachen der Gute wesensgleicher Gase und dereń Luft- 
bedarf fiir dereń Verbrpnuung, indem im allgemeinen mit der Gasgute auch der 
Luftbedarf steigt und fiillt. Fiir diesen bildet einen einfachen MaBstab auch jene 
Luftmenge, dic bis zum Erkalten einca explosiblen Gas-Luftgemiscbes zugesetzt 
werden kann, nur dieae Menge laBt sich mittels eines Bunsenbrenners ermitteln
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(Durchschlngen des Brenners). Ais neuartiges MaB fiir die Primiirluftmenge wird 
dic Stellung der Luftregulierschraube eines Teclubrennera in geeigneter Umiinde- 
rung benutzt. Eine bessere Ausfiihrung des Leuchtgaspriifers wird von P. H e r 
m a n n , Ziirich, ScheucbzerstraBe 71, bergestellt. (Technik n. Ind. 1918. 357—58. 
Ziirich in Sehlieren.) P f l Oc k e .

XXIV. Photographie.
Karl Kieser, Die Messung des Glanees phołogrnphischer Papiere. Dic Ober- 

fliicheneigenschaften photograpliischer Papiere Bind abliSngig yon- der groberen 
Struktur der Papieroberflitche sclbst und d e r  foineren Struktur der Oberflacbe der 
darauf gebracbten Einulsion. Bei der feineren Struktur der Obeiflache sind yerhiilt- 
nismaBig kleine Anderungen des Glanzes von groBer Bedeutung fiir den Charakter 
des Bildcs. Am besten y/iirde man den Glauz dureh Messung des Reflexionsver- 
mogens cliarakterisieren. Da eine photometrische Messung nielit cinfaeh ist, hat 
Vf. auf Anraten von Schaum das Reflexionavermogen photographisch bestimmt, 
indem er die zu messende Fliiche unter yerschiedenen Beobachtungswinkeln auf- 
nahm und die Schwiirzung maB, die man bei gleichen Belichtungezeiten erhalt. 
Doch wird das Verf. dadurch kompliziert, daB man die SCHWARZSCHiLDsche Kon
stantę des Aufnabmematerials kennen muB. Da ein um so groBerer Anteil des 
reflektierten Lielites polarisiert ist, je gliinzender die Oberfliiche ist, so laBt sich 
auch die Best. des polarisierten Anteils bei der Reflexion ais MaB fiir den Glanz 
yerwenden. Der polarisierte Anteil kann bis zu 80°/0 betragen. Ais Mittel zur 
Best. des polarisierten Anteils laBt sich das MARTENSsche Polarisationpphotometer 
yerwenden, das ais Oberteil der bekannien Dichte- und Sehwiirzungamesser yon 
S c h m id t  u. H a e n s c h  in jedem gut eingerichteten photographiscli chemischen Labo
ratorium yorhanden ist. Wenn man die beidcn Offnungen, durch welche das Licht 
bei der Schwiirzungsmessung eintritt, durch eine einzige zentrale ersetzt, so stellt 
das MARTENSsche Photometer cin sehr yollkommenes Polarimeter dar. Tageslicht 
ist zur Messung nicht ohne weiteres zu gebrauchen, da es oft polarisierte Anteile 
cnthalt, welche mit den meteorologischen Verhaltuissen wecliBeln; man muB mehrere 
feinkoniige Mattscheiben zur Depolarisation yorschalten. Am einfachsten ist die 
Vcrwendung einer kleinen Gliihlampe, dcren Intcnsitat man durch einen Wider- 
stand fiir jede Beobachtungshelligkeit passcnd macht. Papiere miBt man immer 
unentwickelt, gewasehon und getrocknet. Sie miiasen yollig ungesehwiirzt sein, da 
sonst eine B t a r k e  Versehiebung im Glanzgrade eintritt. Unter Glanzgraden yersteht 
Vf. direkt die Grade, um welche der Analysator gedreht werden muB. Schwache 
Fiirbung ersehwert die Messung nicht. Hochgliiuzende Papiere erhalten einen 
Glanzgrad 30, der dem Glasglanz entfpricht. Cclloidinpapiere gaben sehr iihnliche 
Werte wie Gelatinepapiere. Dagegen erhalt man mit Barytpapieren, auch wenn 
sie sehr gliinzend sind, yiel niedrigere Werte, weil das Bindemittel in sparlicherem 
MaBe yorhanden ist ais bei lichtempfindlichen Oberfliichen. Hochgliinzende Baryt- 
papiere iiberschreiten den Glanzgrad 20 selten. Auch fiir die Messung des natiir- 
lichen oder des Kalanderglanzes von weiBen Papieren aller Art, aleo aucb von 
P ho tographierohpB pieren , liiBt Bich das Veif. benutzen. Man erhalt Werte zwiachen 
3 —12°. Der App. ist geeignet, in der Technik die notwendige Gleichformigkeit 
eines Erzeugnisses zu fordern. Er legt nicht nur die Werte des Glanzes zahlen- 
miiBig fest, sondern Beine Unterschiedsempfindlichkeit iibertriffc  noch das unbe- 
waffnete Auge des geiibten Praktikers. (Ztichr. f. angew. Ch. 32. 357—59. 11/11. 
[13/8] 1919. Beuel a. Rh., Vortrag auf d. Hauptyersamml. des Vereins Deutscher 
Chemiker in Wiirzburg.) B y k .

SchluB der Bedaktion: den 16. Februar 1920.


