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I. Analyse. Laboratorium.
Franz M. Feldhaus, Zur Geschichłe des Gasometers. (Ztachr. Vcr. Gas- u. 

Waaserfaclimanner Ost.-Ungarns 59. 11. 1/1. 1919; Gescbichtsbl. f. TechD., Ind. u. 
Gewcrbe 5. 8 5 -8 6 . 1918. — C. 1918. n . 790.) PfUJcke.

W. Elsner, Kektifikationsiiule aus Glas, besonders geeignet zur jRektifikation 
schwer trennbarcr Flussigkeitsgemisćhe und Witdergeicinnung fliichtiger Losungsmittel- 
Vf. beachreibt einen der Sudenburger Masehinenfabrik und EisengieBerei, A.-G., 
vorm. F. H. Meyke, HannoverHainholz, durch D.R.P. geschutzten IiekUfikationa- 
apparat. Der App., dessen Bescbreibung und Abbildung im Original nacbgesehen 
werden niuB, ist eine Verbesserung der Perlenkolonne. Dic Verss. des Vfa. er- 
gaben, dali mattierte (gesehliffene oder geiitzte) Kugeln beaser wirken ais geblasene 
oder geschmolzcne. Die sclńchtweise Verringerung der Kugeldurchmesser vou 
unten nach oben bewirkt eine scharfere Trennung. Eine weitere Steigerung der 
LeistungafiUiigkcit wurde dadureb erreieht, daB die vom Depblegraator gekuhltc 
FI. in guter Yerteilung durch eine Brause oder eine Tropfplatte der Glasperlen- 
schicht zugefuhrt wird. An einigen Beispielen wird die Leistung des App. gezeigt. 
Den Vertrieb der Kolonne in Glas bat die Firma D ittm ak  & K ierth , Hamburg 15, 
Spaldingstr. 160, ubemommen; die Ausfiihrung in groBeren Dimenaionen geschiebt 
durch die obengenannte Firma. (Chem.-Ztg. 44. 11—12. 3/1.; Chem. Apparatnr 7. 
3—5. 10/11.) J u n g .

A. H inz, Die Messung von Watser- und Luftmengen. Vf. eutwickelt die an 
sieh bekannten Beziebungen fiir die Messungen von Wasser- und Luftmengen 
durcli Diiscn oder Drosselscheiben und stellt die Ergebnisse seiner Berechnungen 
f(ir die theoretiseh ausatromenden Wasser- und Luftmengen durch kreisrunde Óff- 
uungen in cbm/at. in 2 Sehaubildern zusammen, die in crster Linie die Ermittlung 
der zweckmaBigsten DurchfluBoffnung fur bestimmte Mengen durch cinfacbes Ab- 
leaen gestatten, dann aber auch Bechenfehler um Dezimalstellen zu yermeiden 
gewilhrleiaten. Um umatandliche logaritbmiache Auswertungen der Gleichungen fiir 
die Luftmengenmeaaung zu umgehen, cntwickelt Vf. Naherungsformeln, dereń aufierst 
geringer Febler in faat allen Fiillen vernachliiss)gt werden kann. (Gluckauf-56, 
85—91. 31/1. Essen.) R osen tiia l.

H. I. Schlesinger und F. H. Reed, Untcrsuchungm iiber Leiłfahigkeit. 5. Be- 
mtrkungen iiber dic Messung der Leitfahigkeit von Lósungcn. (4. Mitteil. vgl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 72; C. 1919. III. 519.) Auch wenn die nach dem 
iiblichen Verf. der Messung des Widerstandea von Lsgg. erhaltenen Minima vollig 
scharf sind, konnen doch die Ergebnisse der Messungen unriehtig werden. Yff. 
baben bei der Unters. von Ameisensaurehgg. einfache Kriterien fiir die Erkennung 
der in Frage kommenden Schwierigkelten ausfindig gemacht und die Zuyerliissig- 
keit der Messungen betrachtlich erhohen konnen. Sie beschreiben eine verbesserte 
MeBanordnung, durch dio Verschiebungen der Minima, die durch die Einfiihrung 
eines Kondensatora verursaeht werden, beseitigt werden konnen. Ferner machen 
aie auf die Notwendigkeit aufmerksam, daB die fur die Best. der Konstanten der 
Zelle benutzten Normallsgg. in der Zelle ein Widerstandsbereich besitzen, das eicb 
vollig mit dem Bereicb der in der Zelle zu measenden Lsgg. deckt. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 41.1727—32. Nov. [28/7.] 1919. Univ. Chicago. Kent, Chem. Lab.) Bugge.
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A llgem eine E lektrizitats-G es., Berlin, Vcrfahren z w  Untersuchung von 
Metalloberfldchen auf Verschicdenheiten in der Zusammensetzung, 1. dad. gek., daB 
die zu priifenden Stellen der Metalloberflache, bez w. Oberfliichen dureh Aufsetzen 
raumlieh zusammengehaltener Mengen eines geeigneten Elektrolyton zu Elektroden 
eines galyanischen Elements gemackt werden, dessen mittels MeBelektrodeu ab- 
geleiteter Strom nach GroBe und Richtung dureh den Ausscblag einea Potential- 
unterschiede anzeigenden MeBinstraments kenntlieh gemacht wird. — 2. Yorrich- 
tung zur Ausfiihrung des Verfs. nach 1, dad. gek., daB fur das riLumliche Zusammen- 
halten des Elektrolyton auf den zu priifenden Stellen der Metalloberflaclio, bczw. 
Oberflachen Tastspitzen atis porosem oder mit eapillaren Kaniilen versehenem, nieht 
leitendem Materiał dienen, dereń Poren, bezw. Capillaren mit dem Elektrolyton ge- 
fiillt sind, mit dem elektrolytiseli nieht angreifbaren Elektroden in Beriihrung 
stchen, die iiber das Potentialunterschiede anzeigende MoBinstrument elcktrisch 
leitend miteinander verbunden sind. — Es iat bekannt, daB bei Masehinenteileu, 
dereń Einzelteile aus Metallegierungen verschiedener Zusammensetzung bestehen, 
und die mit Pliissigkeiten in Berilbrung kommen, elektrolytisehe Zer3torimgen auf- 
treten, dureh die diejenigen Teile, die in der galvanisehen Spannungsreihe am 
elektropositiyen Ende stehen, zerstort werden. Die naebteiligen Polgen dieser Zer- 
stornngen lieBen eB wiinsehenswert erscheinen, einen einfachen App. zu besitzen, 
mit desBen Hilfe man in  der Lage ist, das Auftreten solcher Lokalstrome nieht nur 
zwiaehen zwei sich beriihrenden Konstruktionsteilen aus verschiedenem Metali, 
Bondem auch zwiaehen zwei Stellen versehiedener Zusammensetzung eines u. des- 
selben Metallstiieks festzustellen. Sieben weitere Anspruehe nebst Zeiebnung bei 
Patentsehrift. (B.R.P. 317603, KI. 40 a vom 4/10.1918, ausg. 20/12.1919.) SCHARF.

G. Bruhat, StraMcnschcider: Anwendung in der Spcktropolarimetrie. Beschrei- 
bung einer optisehen Vorrichtung, mit dereń Hilfe der Vf. bei seinen spektro- 
polarimetrisehen Unterss. aus einem Spektrum gewisse Strablen herausschneiden 
konnte. (C. r. d, l’Acad. des sciences 169. 786—88. 3/11. 1919.) J. Me y e r .

Elem ente und attorganische Verbindungen.
Lucien V allery, Uber die Bestimmung des Arscns im Zinn und in Ver- 

zinnwigen. Die Metliode von Marsh  zur Best. des As im Sn oder in Verzinnungen 
ist ungenau und kann Fehler bis zu 75% baben. Die Ggw. reduzierbarer Metall- 
oxyde scheint die B. des ArsenwasserstofFs zu erschweren. Zur genauen Best. 
des As wird vorgeschlagen, das As ala AsCl, uberzudestillieren und darni in dem 
Destillate naeh dor Reduktion mit unterphosphoriger Saure colorimetrisch zu be- 
Btdmmen, da sich das uberdestillierte As in kolloidaler Form ais As ausscheidet. 
Auch das As, welches in dem MARSHBchen App. ais AsH, iibergeht, kann so be- 
stimmt werden, indem man den AsH8 in HNOs auffangt u. nach dem Verdampfen 
eines Teiles der HNO, mittels unterphosphoriger Siiura" ais kolloidales As ab- 
scheidet, dessen Menge colorimetrisch gemessen werden kann. Die kier vor- 
geschlagene Methode eignet sich vor allem fur sebr geringe As-Mengen vou 2>10~ł 
bis 5>10—4. (C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 1400—2. 29/12. 1919.) J. Me y e r .

O. Hackl, Nachweis und Besłimmung von gans geringen Ghromspuren in Silicał- 
und Garlonatgesteinen und Erzen. Gelegentlich der Entscheidung einer mineralo- 
gisehen Frage hat Vf. die Empfmdlichkeitsgrenze der HjOj-Rk. zur Best. von Or 
nachgekriift und kam zur tjbereinstimmung mit dem in der Literatur angegebenen 
Wert 0,007 mg Gr,0,. Vf. teilt ein Verf. mit zur Best. geringer Spurm von Cr in 
Silicał- und Carhonałgesttinen, das im wesentlichen auf der von H illeb r a n d  aus- 
gearbeiteten colorimetrischen Methode heruht. Die Grenze der nachweisbaren Menge 
Gr liegt bei 0,04 mg Crs0 8; der nachweisbare Prozentgehalt (0,003%) laBt sich noch 
vemngem dureh AufschluB groBerer Mengen und Anreicherung mittels der Quock-
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silberfiilluug. Ist man durch die Massen fremder Alkalisalze nicht an das grofie 
Volumen gebunden, so kann man in kleineren Colorimetern noch weit geringere 
Mengen quantitativ bestimmen. (Chem.-Ztg. 44. 63. 20/1. Wien, Geolog. Landes- 
anstalt, Chem. Lab.) J un g .

Bestandteile von  Pflanzen und T loren .

Aladar Beichart, Zur Leukocytenzahlung mittels der Biirkersehen Zdhlkammer. 
Es wurde beobachtet, daB die weiBen Blutkorperchen łm yollkommen ausgetrock- 
neten Priiparat ebenso deutlicli sichtbar sind wie in der frischgefiillten Kammer, 
femer daB die weiBen Blutkorperchen bci der Austrocknung nicht zerfallen, soudem 
yollzahlig crhalten bleiben, und daB die meisten Zellen ibre Lage uberhaupt 
nicht yeriindem. (Wien. klin. Wchschr. 33. 45—46. 8/1. Bad Pisfany in der 
Slowakei.) Bo b iń sk i.

A. D. Eonchese, JJbcr die eahlenmafiige Bewertung der Intensitiit der lieaktion 
nach Bordet- Wassermann. Setzt man einem stark positiven Serum steigende Mengen 
eines negatiyen zu, bo beobachtet man zuniichst eine Abnahme oder ein Ver- 
schwinden seiner spezifischen Wrkg. Gleiche Yolumina yerschiedener positiven 
Seren machcn yersehiedene Yolumina einea negativen Serums positiy. Yf. bat 
friiher yorgeschlagen (C. r. soc. de biologie 81. 922; O. 1919. II. 549), die epezilische 
Kraft eines etark positiyen Serums durch die Anzahl Volumina eines negatiyen 
Serums zu eharakterisiereu, das durch Zusatz des positiyen, eine stark positiye 
Eeaktion gibt. Das Eesultat kaun in „syphilitischen Einheiten“ ausgedriickt werden. 
Es erscheint zweckmaBiger, die Anzahl Yolumina negatiyen Serums zu beriick- 
sichtigen, die die Ek. des Serums eben zur positiyen umkehren. Man erhiilt da- 
dureh unter sich yergleichbare Werte. Bzgl. der Technik wird auf die oben 
zitierte Arbeit und auf eine Monographio yerwiesen: La rćaction de B o r d e t - 
W a ss e rm a n n  pour le sero-diagnostic de la sypliilis, M asson  et Cie., Editeur- 
p. 181. (C. r. soc. de biologie 83. 18—19. 17/1.) JoaC iii.m oglo.

Th. Messerachmidt, Yergleicltendc Untersuchungen zwisćhen den Reaktionen 
nach Saćhs-Georgi und nach Wassermann. In 85°/o dor Unterss. waren die Befunde 
bei den genaunten Rkk. iibereinstimmend, und zwar ohne Beriicksichtigung der 
Qualitat der Ek. In ca. 6°/0 der Unters. gab die Ek. nach Sachs-Geo rgi richtigere 
positiye Befunde, in ca. 10°/u gab die WASSERMANNsche Ek. bessere Ergebnisse 
(Dtsch. med. Wchschr. 46. 150. 5/2. Hannoyer.) Bo r in s k i.

A. v. Fejer und W. v. Schulz, Untersuchungen tuberkulóser Sputa mittels des 
Zinkfallungsverfdhrens. Yff. beschreiben ein Verf., das eine Modifikation der von 
D i t t h o r n  und S c h u l tz  (ygl. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 1. Abt. 79. 
166; C. 1917. II. 44) angegebenen Methode darstellt und sich von diesor dadurch 
unterscheidet, daB an Stelle yon Eiseuchlorid eine 20%ig- Zinkacetat- oder Zink- 
ohloridlsg. yerwendet wird. (Wien. klin. Wchschr. 33. 43— 44. 8/1. Eozeabegy, 
Spezialheilanstalt des ungar. LandeBkriegsfuraorgeamtcs.) B o rin s k i.

n . Allgemeine chemische Technologie.
Nene W ege in der Abwarmeverwertmgsteehnik. Besprechung neuerer Verff. 

der Verwertung der Abwiirme der Dampfkraftmaschincn, besonders des Verf. yon 
JOSSE und G e n se c k e  zur Erzeugung von Zusatzspeisewasser, dest. W., zum Ein- 
dampfen yon Fabrikationsabwassern, Laugen, Saften u. dgl., und das Yerf. der 
Maschinenfabrik H e ck m an n  der Dest. yon Zusatzwasscr fur Dampfturbinenkraft- 
anlagen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 28. 9—10. 4/10. 1919.) B lo c h .

H. Stadlinger, Normalisierung von Chemikalien und anderen Handelsartikcln. 
Yf. teilt seine Ansicht vom Standpunkt des Handelschemikers in der Normalisierungs- 
frage mit u. erortert die Bedeutung festumgrenzter Normen im Yerkelir mit Teitil-
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waren, im Ol- und Fettwarenverkehr, in der Seifenindustrie usw. Vf. wunscht die 
Ausdehnung der NormaliBierung auch au f die Eraatzmittel. Er yermiBt eine fur 
den Handel verbindliche Sarnmlung, die iiber den hochstzulassigen Gehalt der 
Chemikalien an unyermeidlichen technischen Verunreinigungen AufschluB gibt. 
Nicht so dringlieb erachtet er Yereinbarnngen iiber die Auswahl der analytischen 
Metboden. Zunachst ist ins Auge zu fassen: 1. die feste Umgrenzung der Waren- 
begriffe, 2. die Sollbeschaffcnheit der Ware mittlerer Art und Giite. (Chem.-Ztg. 
44. 69—70. 22/1. Chemnitz, offentl. ebera. Lab. Dr. H u g g en b er g  und Dr. St a d -
JjINGER.) J cng.

Fr. Kirchenbauer, Karlsruhe i. B., Einrićhtung zum Abdićhten und Entlastcn 
von Ruhricerkswellen u. dgl. an Drućkfdssern wsio. fur łiohe Drucke, gek. durch drei 
gleiehzeitig ais Stopfbiichsen dienende Lager fur die Rubrwerkswelle, von denen 
zwei im Kopfe des Drtickfasses angebrachte, ais Diebtung und Fiihrung fur die 
Welle dienende, einen unter dem DruckfaBdruck stehenden, mit Ó1 o. dgl. ge- 
speisten, yon der Riihrwerkswelle durchzogenen Raum abscbliefien, wiihrend das 
dritte das Wellenende umfassendc und mit Ol unter dem glcichen Druck ge- 
speiste Lager in der Hąuptsaehe zur Druckentlastung der Welle dient. — Auf 
solehe Weise werden alle besonderen MaBnahmen zur Sebmierung uud Lagerung 
unter Druck entbehrlieb, die Konstruktion von Riihrwerken auch fur hochste 
Drucke einfach, und die Autriebskraft auch fiir schwere Riihrwerke mit groBer 
Tourcnzahl auf kleine Werte reduziert. Zeichnung boi Patentschrift. (D.R.P. 317501, 
KI. 12 e vom 19/2. 1914, ausg. 18/12. 1919.) Sch a r f .

E m il Passbnrg, Masehinenfabrik, Berlin, Trockcnverfaliren fur Gdreide und 
anderes grobkorniges Gut, 1. dad. gek., daB daB Gut vor aeinem unter hoker Luft- 
leere stattfindenden Trocknen einer Vorwiirmuug zur Ausnutzung der bierbei auf- 
gespeicherten Eigenwarme wtihrend des naehfolgenden Trockenyorgangs unter- 
worfen wird. — 2. Troekenyerf. nach 1., dad. gek., daB das yorgewarmte Gut 
zuerst der Einw. einer niedrigen und dann einer hohen Luftleerc unterworfen wird. 
Hierbei erfolgt die Austrocknung nicht nur an der Oberflache, sondern auch gleich- 
zeitig aus dem Innem der Getreidekorpcr heraus, weil auch hier das W. bei dem 
herrechenden Vakuum sich in Dampf yerwandelt, und zwar werden hierbei etwa 
80—90°/o der dem Getrcide zugefiihrten Warme ausgenutzt, wahrend bei der Luft- 
trocknung nur eine Warmeausnutzung von hochstens 30°/o bia herab auf 10°/o moglieb 
ist. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 318127, KI. 82a vom 29/3. 1914, ausg. 
13/1. 1920.) Scharf.

Gebr. Snlzei'A.-G., Winterthur, Schwciz, KaHetnaschine, 1. Strahlapparatkalte- 
maschine, bei der eine Betriebafliissigkeit von einer Pumpe duroh einen Strahl- 
apparat und im Kreislauf zur Pumpe zuruckgedruckt wird, dad. gek., daB in den 
Kreislauf der Bctriebsfl. ein an eine Kiihlwa9serleitung angeschlossener Kuhler ein- 
gebnut ist, der die Bctriebsfl. auf eine hohere Temp. ais die Verflussigungstemp. 
abkiihlt, so daB der KHltetriiger sich in unyerfliissigtem Zustand von der Betriebsfl. 
trennt und zum Kondensator stromt, wo die Yerfiiissigung erfolgt. — 2. Kalte- 
maschine nach 1, dad. gek., daB ein und dasselbe Kiihlwasser nacheinander den 
Kondensator und den Betriebsfl.-Kuhler durchflieBt, um die Kiihltemp. des Be- 
tricbsfl.-Kuhlera in einem stotigen, fiir die Durchfiihrung des Arbeitsyerhaltnissea 
niitigcn Abstand yon der Kondensatortemp. zu crhalten. — Drei weitero An- 
spriiebe nebst Zeicbnungen bei Patentschrift. (D.R.P. 318137, KI. 17a vom 7/5.
1918, ausg. 17/1. 1920.) Sc h a r f .

T. M. Legge, Gcwerblichc Vergiftungen in der chemischen Industrie. Ein Buck- 
blick auf die Kriegsjahre. Vf. gibt einen Auszng.aus dem Jabrcsbericht des „Chief 
Inspector of Factories and Workshops" fiir 1918, der zusammenfassend die in den 
vier Kriegajahren beobachteten gewerblichen Yergiftungen u. Krankheitcn behandelt.
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Es werden darin beriicksiclitigt: lilei- und Bkifarbenindustrie, Phosphor- u. Arsen- 
wasserstoffoergiftungen, Quecksilberindustrie, Gelbsuclit infolge von Einatmen der 
Dampfe von Tetrachlorałhan, Nitro- oder Aminoderivaten des Bzl. (hauptsachlich in 
Flugzeuglackbetrieben), Vergiftungen durch Trinilrotoluól, Dinitroplienol, nitrosc 
Gase, Benzol und Ather, Geschwurbildung durch Einw. von Pechstaub, Hautaffek- 
tionen durcb Mineralole (,,oil dermatitis11), Ekzembildung infolge Einw. von kaut- 
reizenden Chemikalien wie Tetryl, Pikrtnsiiure, Trinitrotóluol, Nitrosophenol, 
Kaliumbichromat, Arsenik, Phenacetin usw. (Chem. Trade Journ. 65. 385—88. 
11/10. 411—13. 18/10. 1919.) Bugge.

Joaef Muchka, Wicn, Anlage sum Lagern und Abfullen feuergefahrlicher 
Fliissigkeiten, bei der die feuergefiihrliehe FI. unter einem druckfreieu, nicht- 
osydierenden Schutzgase lagert und mittels einer Pumpe liochgefordert wird, dereń 
Saugwrkg. von einer in der Saugleitung kunsłlich gescbaffenen Undicbtheit ab- 
hangig gemaeht ist, die erst durcb einen von der feuergefiihrliehen FI. gebildeten 
VerschluB abgeschlossen werden muB, dad. gek., da6 der FliissigkeitsyerschluB 
durch die Stromungsenergie dea aufzulagernden Schutzgaaea hergestellt wird. — 
Diea wird dadurch crreicbt, daB man daa Schutzgaa eine Strahlpumpe durchstromen 
laBt, durch die es FI. aus dem Łagerbehiilter ansaugt u. an die zu versehlieBen.de 
Dndichtheit der Saugleitung der Forderpumpe bringt. Die Vorteile dieser Anlage 
aind darin zu suchen, daB Ycntile oder FIussigkeitaverschlusse mit Queckailber ver- 
mieden aind. Ventile konnen aich klemmen und daher versagen. Flusaigkeita- 
verschlusse schwauken infolge von Resonanzeischeinungen beim Pumpen u. geben 
zu unliebsamen Storungen AnlaB. Alle dieae Nachteile werden nach yorliegendem 
Verf. yermieden. Zwei weitere Anspriiche nebst Zeiehnungeu bei Patentacbrift. 
(D.R.P. 2 9 9 6 9 0 , KI. 81e yom 10/5. 1916) auag. 13/12. 1919; Prioritat [Óaterreich] 
vom 6/11. 1914.) Sch arf.

m . Elektrotechnik.
Hugo Spiel, Wien, Yerfahren und Yorrichtung zur DurchfUhrung elektro- 

chemiseher Reaktioncn in Gasen und Dampfen mittels Wechselstromentladungen, dad . 
gek., daB die Rolle einer oder beider Elektroden oder einer Hilfselektrode von einer 
Abaorptinnsfl. ubernommen wird, die den Reaktionaraum durchzieht. — Wenn der 
Liehtbogen zwiaehen einem Flussigkcitsspiegel u. einer rohrforinigeti Elektroda 
brenut, durch die eine FI. in raach sieli erneuernden Tropfen bewegt wird, bo ent- 
ateht ein raach intermittierender Liehtbogen oder eine beideraeits zwiaehen W. 
brennendc Flamme. Zur Auaachaltung von elektrolytiseher Zera. der Abaorptionsfl. 
werden hóchfrequente Strome von Weebaelzahlen uber 500 Sek. angewendet. Ea 
soli Luft in wss. Salpetersdure ubergefiihrt werden. Durch Entladung von Saucr- 
stoff uber anorganischen oder organischen Fil. werden Oxydationen, in einer Waseer- 
Btoffatmoaphare Hydrierungen, in einer Chloratmoaphare Chlorierungen ausgefuhrt. 
Durcli Entladung kohlenstofflialtiger G-age oder Dampfe fiber W. u. anderen Fil. 
soli die Elektrosynthese organischer Korper ermogliclit werden. (D.R.P. 317502, 
KI. 12b vom 19/7.' 1918, auag. 19/12. 1919. Die Prioritat der oaterr. Anin. vom 19/7. 
1917 ist beansprueht.) Ma i.

Y iktor Planer, BcrlinLaukwitz, Verfahrcn zur Herstellung von papiertsolierlen 
Leitungsdrahten, insbesondere Wachsdrahten, 1. dad. gek., daB das Papierband un- 
mittelbar zur auBeren Umspinnung verwendet wird, indem es in getranktem Zu- 
stande bcim Aufepulen durch geeignete Formen zwecks Wellung gezogen u. hierauf 
in unveriindertem Zustand ais AuBenlage auf die Leitung ausgeaponnen wird. —
2. Verf. nach 1, dad. gek., daB das Papierband beim Umspinnen noch umaaumt 
wird. — Gegeniiber den Papiergarnen besteht zunachat der Yorzug der Billigkeit. 
Da das Papierband an sich sebon gegeniiber dem Garn eine groBere Festigkeit be-
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sitzt, die durch das Umlegen noch erhoht wird, so kann die Verarbeitung u. Um- 
spinnung bedeutend rascher erfolgen, ohne daB ein ZerreiBen zu befurcbten ist; 
das Papierband kann daher auch ais iiuBersfe Lage yerwendet werden ohnc Dcck- 
schicbt aus and erem Materiał (Baumwolle o. dgl.). AuBerdem deckt das Band weit 
mehr ais ein dunnes Garn. (D.B..P. 317706, KI. 21 c yom 23/1. 1918, ausg. 20/12. 
1919; Prioritiit [Ósterreich] vom 13/11. 1916.) Sch a r f .

Gebr. Siem ens & Co., Berlin-Lichtenberg, Negałive Scheinuierferkohle filr hohe 
speeifische Belastung, 1. dad. gek., daB die betriebsmiiBig nicht verbrennende Best- 
liinge mit einem metalliaehen tjberzug versehen ist, zu dem Zweck, ein Abbrecben 
der Elektroden bei Erschiitterung zu yerhiitcn. — 2. Negative Sebeinwerferkohle 
nach 1, dad. gek., daB der Metalliiberzug abgestuft ist, derart, daB er nacli dem 
Brennende zu abnimmt. — Es bat sich niimlich die iiberraschende Tatsache er- 
geben, daB ein yerhiiltnismiiBig geringfiigiger tjberzug der Kohlen mit Kupfer oder 
einem anderen Metali, der etwas tiber die Kontaktklemmen hinausreieht, das Ab
brecben giinzlicb yerbutet oder doch sehr yermindert. (D.H.P. 317639, Ul. 21f 
vom 5/8. 1914, ausg. 17/12. 1919.) Scharf.

A lfred Z óller, Berlin, Gasgefiillte elektrische Gliihlatnpe mit Metallgluhlcorper 
und besonderem Kiihlraum, 1. dad. gek., daB der gegeniiber dem Brennraum zweck- 
miiBig yerlmltnismaBig groBe Kublraum so aDgeordnet ist, daB er nicht von den 
direkten Strablen des Gliihkorpers gefroffen wird. — 2. Elektrische Glublampe 
nacb Aneprucli 1, dad. gek., daB die direkten Strahlen dureh einen reflektierenden 
Scbirm, der in bekannter Weise auch ais Stutze fiir den Fadentriiger dienen kann, 
abgehalten werden, in den Kiihlraum zu gelangen, der aber eine fortwahrende 
Stromung der Gase vom Brennraum in den Kiililraum und zuriick ermogliebt. —
3. Elektrische Gliililampe nach Anspruch 1 u. 2, dad. gek., daB der Kiihlraum in 
wagerechter Ebene yerbreitert u. eventuell nach unten gewolbt ist. — Es wird die 
Kiihlung und Ablagerung der yerdampfenden und abgeschleuderten Teile im Kuhl- 
raum verbessert. (D.R.P. 317953, KI. 21 f  vom 8/11. 1913, ausg. 8/1. 1920.) Ma i.

Siem ens & H alske, Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin, Verfahren sum Aufbau 
von Thermosiiulen, insbesondere fiir Strahlungsmessungen, 1. dad. gek., daB an Ibo- 
lierstreifen Blattchen so befestigt werden, daB sie iiber den Band der Streifen vor- 
Btehen, worauf die yorstehenden Blattcbenteile um 90° gedreht, dann die Thermo- 
elemente an ihnen angeordnet u. schlieBlich die Streifen zu einem Paket yereinigt 
werden. — 2. VeTf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Blattchen aus yerzinntem 
Metallblech gestanzt u. miftels eines in W. unl. Lackes zwischen Papierstreifen 
geklebt werden. (D.B..P. 317982, KI. 21 b yom 18/3. 1919, ausg. 9/1. 1920.) Ma i.

A ktiengesellschaft Brow n, B overi & Co., Baden (Schweiz), Elektrische 
Sperrzclle mit an sich wnbestimmter Stromrichtung, bestehend aus einem oder 
mehreren in VakuumgcfaBen erzeugten Lichtbogen, die zur periodischen Unter- 
brechung des Stromes in beliebig wiihlbarer, gegebenenfalls yon iiuBeren Verhiilt- 
nissen abhangiger Bichtung yon Magneten beeinfluBt werden, 1. gek. durch eine 
derartige Anordnung jedes einzelneu Lichtbogens, daB ein Ausweichen des Licht- 
bogens aus dem zugehorigen magnetischen Feld, gegebenenfalls auch ein Hinuber- 
gleiten des Lichtbogens yon einer Elektrode zu einer anderen yermieden wird. — 
2. Sperrzelle nach 1, dad. gek., daB der Magnet auBer durch Wechselstrom gleich- 
zeitig auch durch Glcichstrom erregt wird. — 3. Sperrzelle nach 1 u. 2, dad. gek., 
daB ais Elektroden Quecksilberelektroden yerwendet werden, welche durch Hilfs- 
elektroden zeitweilig oder dauei-nd aktiyiert siud, wobei die Hilfselektroden auBer- 
halb des Wirkungsbereiches des Blasmagneten angeordnet sind. — Die innerhalb 
einer solchen Sperrzelle auftretenden Tempp. sind auBerordentlich hoch, und es 
wird sich daher empfehlen, nur die Pole des Magneten in den Hohlraum der Zelle 
hineinragen zu lassen, wahTend man das Joch und die Wicklung des Magneten
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auBerhalb des GefaBes anordnet. Sehr zweckmiiBig diirfte aueh eine Ktiblung des 
Magneten sein, und diese kann mit der Kublung der ganzcn Zelle kombiniert 
werden. Fiinf weitere Patentanspruche nebst Zeichnungen bei Patcntschrift. (D.R.P. 
317598, KI. 21 g vom 23/7. 1913, ansg. 24/12. 1919.) Schabf.

IV. Wasser; Abwasser.
L. Zam ków, Chlorgas statt CMorkalk ais Bcinigungsmitłel fur Trinkwasser. 

Das Chlorgasverf. hat dem Chlorkalkverf. gegenuber den Vorteil, daB es dem W, 
nicht den unangebm licrbsalzigen Gesclimack binterlaBt, dem Ozonverf. gegenuber 
den Vorteil der Billigkeit im Bau u. Betrieb. (Chem.-iecbn. Wclischr. 2. 222—23. 
30/9. 1918. Berlin-Charlottenburg.) PFLtlCKE.

G-. Porro, Grofle Chloricruwgsarilagen fur TrMwasserlereitwng. Yf. bescbreibt 
eine Apparatur, um groBere Mengen W. durcb Chlorierung mittels Cblorkalk trink- 
bar zu machen. Einzelheiten vgl. Original. (Giorn. Farm. Chim. 68. 7—10. Jan.- 
Febr. 1919. [Sept. 1918.] Chem. Lab. d. Gemeinde Bresea.) Guggenheim.

Arthur Schreier, Wien, Vcrfahren zur Behandlung von mit Kdlk (Kalktcasser 
oder Kalhnilch) vorgereinigtem Wasser mit lasenausiauschcndcn Stoffcn, dad. gek., 
daB das W. auf seinem Wege zwiecben Kalkreinigung und basenaustauscbenden 
Stoffen mit k. oder w. Luft oder ebensolcben kobleneaurehaltigen Gasen behandelt 
wird, uin einen KalkiiberechuB zu beseitigen u. Nachrkk. zu verbindern. (D.3L.P. 
317720, KI. 85 b vom 18/7. 1918, ausg. 20/12. 1919. Die Prioritat der osterr. Anna. 
vom 22/5. 1918 ist beansprucbt.) Mai.

F. Schim rigk, Die Entwiisserung und Abwasseminigung von Truppeniibungs- 
platzen. Ausfiibrungen zu dem Aufsatz von Bb e itu n g  (vgl. Gesundbeitsingenieur42. 
221; C. 1919. IV. 218) und Beechreibung einiger vom Vf. projektierter Anlngen. 
(Gesundbeitsingenieur 43. 61—65. 7/2. Hamburg.) Bo b iń s k i.

Hans Schafer, Abstrcichbalkcn zur Entfcrnung «m  Schwimmstoffcn aus Absitz- 
rctumen. Besebreibung eines von B aueb konstruierten zwanglaufigen Abstreieh- 
balkens, der zur Entfernung der auf der Oberflache von Absitzbecken, Emseher 
Brunnen usw. sieh. aus dem Abwasser abscbeidenden Schwinamstoffe dient. (Gesund- 
heitsingcnieur 43. 66—68. 7/2. Munchen.) Bo b iń s k i.

Grysez und P ierret, Nachweis und Zahlung der ColibaciTlen in Wdssern durch 
die Gallekultur mit Traubenzuckcrzusaiz. Die Kultur wird in der Weise angeetellt, 
daB man zu 100 g des zu untersuchenden W. 10 g Galie u. 0,5 g Traubenzucker 
zusetzt. Diejenigen Kulturen, die nacb 48 Stdn. (37°) eine Trfibung und Gasentw. 
zeigen, werden weiter iiberimpft und identifiziert. AuBer dem Colibacillus konnen 
der Paratypbus B , der B. Ga b tn e b  der PBittacosisbaeillus und der Rotzbacillus 
in der Gallekultur unter Gasentw. wachsen. Die Gallekultur mit Zusatz von 
Traubenzucker oder Milchzueker stellt eine sebr wertvolle Metliode fur die Auf- 
findung der Colibacillen dar. (C. r. boc. de biologie 83.101—2.10/1.) Joachim oglu.

V. Anorganische Industrie.
M eta Sarason, Berlin, Verfahren zum Besidndigmach cn von Wasserstoffsuper- 

oxyd u .dg l., gek. durcb die Hinzufugung von Siiontiumhydroocyd. — Es geniigen 
ZuBatze dieses Antikatalyten von nur 0,2°/o, um sogar (rotz alkal. Bk. u. stunden- 
langer Erwarmung der Lsgg. bis auf 70° u. dariiber zu sebiitzen. Man kann Legg. 
aus vorgebildetem Wasstrstoffeupeiozyd benutzen, aber auch solebe aus Natrium- 
superoxyd, Perborat o. dgl. (D.H.P. 318134, KI. 12i vom' 3/7. 1918, ausg. 8/1. 
1920.) . Mai.

Meta Sarason, Berlin, Vcrfahrcn zum Bestandigmachcn von Wasserstoffsuper- 
oxyd u. d g l, gek. durch die Hinzufugung yon Traubenzucker. — Es genngen Zu-
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satze von 0,2°/OI urn Zers. bei 70° zu verhindern. (D.E.P. 318135, KI. 12 i yem 
3/7. 1918, ausg. 8/1. 1920.) . Ma i .

M eta Sarason, Berlin, Verfahren zum Bestandigmachen von Wasser sto ffsuper-
oxyd u. dgl., gek. dureh die Hinzufiigung von Anilin. — Es genugt ein Zusatz 
yon 0,2°/0 Anilin, am die Lsgg. bei stundenlangem Erwarmen auf 70° vor Zera. 
zu schutzen. Die Lsgg. werden hauptsiichlich zum Bleicben und Desinfizieren yer- 
wendet. (D.E.P. 318220, KI. 12 i vom 3/7. 1918, ausg. 8/1. 1920.) Ma i.

Afetiengesellschaft fiir A nilinfabrikation, Berlin, Verfahren zur Gewinnung
von Schwefel aus Schwefeldioxyd, Kohle w id Gips, dad. gek., daB die zur Durch- 
fuhrung der Rk. erforderliebe Temp. innerhalb des Reaktionsraumes selbst, am 
besten dureb Verbrennung eines Teiles der Kohle mit Sauerstoff, erzeugt wird. — 
So ist man in der Lage, die ganze Rk. in einem Schachtofen, Generator o. dgl., 
auszufuhren. Da die den Reaktionsraum yerlassenden Gase neben freiem Schwefel 
noch Mchtige Sehwefelyerbb., wic Kohlenstoffosysulfid u. Schwefelwasserstoff, ent- 
halten, so leitet man die noch h. G-ase uber Gips, der die genannten Yerbb. zu 
Kohlendioxyd, W. u. Schwefel neben geringen Mengen Schwefeldiosyd oxydiert u. 
dabei selbst in Schwefelcalcium ubergeht. Die erfordcrliche Menge Gips setzt man 
zweckmaBig gleieh der Kohle im Schachtofen zu. Das Ausbringen des Schwefels 
aus dem Gip3 kann dureh Zugabe von Substanzen, wie Eisenoxyd, Aluminiumoxyd, 
Ton, Granit, Quarzporphyr u. dgl., yerbessert werden. Es ist zweckmaBig, die Zu- 
sehlage derart zu bemessen, daB eine leiebt sclim. Schlacke entsteht. (D.E.P. 
300715, KI. 12i vom 4/11. 1916, ausg. 2/1. 1920.) Ma i .

A dolf Clemm, Mannheim, Verfahren zur Herstellung von AlJcalitlńosulfat neben 
Carbonat aus Alkalisulfiden, dad. gek., daB man die Sulfidlsg. iiber zweckmaBig 
yerteilten, eine groBe Oberflache bietenden ausgegliihten Kohlenstoft’, wie z. B. porose 
Holzkohle oder ein Gemiscb von ycrschiedenen gleichartig wirkenden Kohlenstoff- 
korpern, flieBen liiBt und gleichzeitig Sauerstoff (bezw. Luft) und Kohlensaure uber- 
ieitet, worauf aus der Lsg. das Carbonat in an sich bekannter Weise entfernt wird. — 
Die Rk. verlauft nach der Glcichung: 2Na,S -f- C 02 -f- 4 0  =  NajS,03 +  Na,CO,. 
Die Natriumsalze konnen dureh Krystallisation leicht yoneinander getrennt werden. 
Das Kaliumcarbonat wird von dem Thiosulfat besser in Form von wl. Bicarbouat 
geschieden. (D.R.P. 305191. KI. 12i vom 18 11. 1917, ausg. 5/1. 1920.) Mai.

V. Erchenbrecher, Halle a. S., Verfahren zur Herstellung von schwefliger 
Saure oder Schwefel aus den Sulfaten des Magnesiums oder der alkal. Erden mittels 
Schwefelwasserstofifs, dad. gek., daB die Sulfatc ais feinkornige Pulyer im Dreh- 
rohrofen mit Schwefelwasserstoff im Gegenstrom in genau bemessen en Mengen, bei 
der zur Rk. erforderlichen Mindesttemp. behandelt werden. — Es wird so eine 
glatte Umsetzung erzielt, die je nach den Mcngenyerhjiltnissen zu schwefliger Saure 
oder Schwefel ftthrt. Die gewonnene Magnesia wird vor Oberhitzung bewahrt und 
laBt sich lcicht yollkommen hydratisieren u. carbonisieren. (D.R.P. 307752, KI. 12i 
Tom 16/10. 1917, ausg. 7/1. 1920.) Ma i.

Alfred Hutchinson Cowles, Sewaren, New Jersey, V. St. A ., Verfahren zur 
Herstelhmg von Salzsaure und Alkalialuminiumsilicat dureh Erhitzen einer Mischung 
von Alkalichlorid, Tonerde und Kiesclsaure in einer Wasserdampf enthaltenden Atmo- 
sphare, dad. gek., daB hicrbci eine infolge geeigneter besonderer Zusatze, wie 
kohlenstoffhaltiger Stoffe, im Verlauf des Verf. poroś werdende Mischung zur Ver- 
wendung gelangt und bei einer Temp. von 900—1500° gearbeitet wird. — Ais 
kohlenhaltiges Materiał kann Holzkohle, Kohle, Kohlenschiefer, Siigespane, Wein- 
saure oder Natriumcarbonat yerwendet werden. Die Mischung wird zweckmaBig 
in Stiicke oder Briketts geformt und getrocknet und dann in einem Kanalofen der 
Wrkg. von Luft und Dampf ausgesetzt. (D.E.P. 318030 , KI. 12i vom 10/9. 1912, 
ausg. 5/1. 1920.) ' Ma i .
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G. A. Co w ie , Die Gminnung von Ealksalpeter in Norwegen. In der Anlage 
Rjukan 1, die mit 140000 PS. arbeitet, werden in 24 Stdn. inittels Geblaaen 
1000 Millionen Gallonen Luft durch die clektrischen Ófen getrieben. Die Temp 
in den Ofen, in denen sich die B. von NO vollzieht, betriigt melir ais 3000°. Die 
auf 800° abgekuhlten Gaae werden unter Ausnutzung ihrer Wannę zur Heizung von 
Dampfkesseln usw. weiter bis auf 50° abgekuhlt u. in groBen Oxydationsbehaltern 
zu NO, oiydiert, das in 23 m hohen, mit Quarz gefiillten und mit W. berieselten 
Tiirmen durch W. absorbiert wird und eine 30%’gG Salpetersćiure liefert. Aus der 
Saure wird mit Kalkstein eine Lsg. von Calciumnitrat hergestellt, die durch Ein- 
dampfen soweit konz. wird, daB sic 13,7% N enthalt. Das eingedickte Nitrat liiufc 
iiber innen gekiihlte Drehtrommeln, erstarrt und wird in bliitteriger Form ab- 
genommen und in kleinen Miłhlen granuliert. Die Tageserzeugung bclauft sich in 
der Rjukananlage auf 2000 Barreł, kann aber auf 5500 Bsirrel gesteigert werden. 
(Chem. Trade Journ. 65. 570. 22/11. 1919.) B uggb.

Paul Dienemann, Piesteritz, Bez. Halle a. S., Verfahren zum leichten Entlccren 
w n  Azotierofeneinsdtzen bei der Kalkstickstoffabrikałion, dad. gek., daB die gefiillten 
konisehen, durch Deckel oder auf ahnliehe Weise an dem oberen weiten Endo ver 
schlosseuen Einsiitze nach Beendigung der Umsefzung, wiibrend sie eich noch iu 
gluhendem Zustande befinden, umgedreht und mit dem Deckel nach unten zur Ab- 
kiihlung aufgestellt werden. — Ein Zusammenbrenncn der M. mit dem Eisenbleck 
der Einsiitze findet hierbei nicht statt, so daB die Einsiitze geschont werden 
(D.U.P. 309173, KI. 12 k vom 14/2. 1918, ausg. 7/1. 1920.) Mai

Stickstoffwerke, G. m. b. H., Spandau, Yerfahren zur Yerarbcitung von Kall: 
stićkstoff auf Dicyandiamid und Ammoniak, dad. gek., daB man die durch An- 
maischen des Kalkstickśtoffs mit W. oder Mutterlaugen erlialtenc Lauge vom Schlamm 
trennt und aus ihr durch Krystallisation Dicyandiamid gewinnt, wiihrend die 
Mutterlauge der Krystallisation zusammen mit dem zuruckbleibenden Schlamm in 
iiblicher Weise auf Ammoniak yerarbeitet wird. — Es ltiBt sich bei gemeinsamer 
Yerarbeitung de3 Kalkstickstoffschlammes mit der Mutterlauge eine fast thcoretischo 
Ausbeute an Stićkstoff in der Form von Ammoniak erzielen. (D.R.P. 318136, KI. 
12k vom 18/10. 1918, ausg. 9/1. 1920.) Ma i .

Aschkenasi, Berlin, Verfahren zur Herstellwng von Perboraten und Dinatrium- 
perphospliat unter Zuhilfendhme von \Vasserstoffsupcroxyd, dad. gek., daB man G«- 
mische der entsprechenden Salze mit hochprozentigem Wasser$toffsuperoxyd unter 
vermindertem Druck u. maBigem Erwarmen eindampft. — Es wird hierbei wenigor 
Wasserstoffsuperoxydlsg. yerwendet, ais zurn Auflosen der Salze notig ist. Nach 
den Beispielen der Patentsehrift gewinnt man aus krystallisiertem Natriumphosphał 
ein Dinatriumperphosphat mit 8,8°/0 aktiyem Sauerstoff; ferner aus Natriummeta- 
borat Perbnratc mit 10,72“/o, bezw. 21,7°/0, bezw. 22,2°/0, bezw- 28,4c/3 aktiyem Sauor- 
stoff. (D .RP. 318219, KI. 12 i vom 28/11. 191S, auBg. 9/1. 1920.) Ma i .

Albin KieseW alter, Frankfurt a. M., Verfahrcn zur Hcrsłellung von Wasśer- 
stoffkalk, CaH2, in der Weise, daB CaO oder andere gceignete Kalkyerbb. im elek- 
trischen Flamraenbogen unter Zufiihning von Wasserstoff und Absaugung der ent- 
stehenden Nebenprodd. geschmolzen werden, und der gebildete Wasserstoffkdlk in 
einer Wasserstoffatmosphare abgekuhlt wird. — Das Calciumhydriir uimmt auch 
wiihrend seines Erkaltens noch WasserstofF auf. An Stelle yon Atzkalk konnen 
mit Ertolg auch Calciumcarbonat oder Chlorcalcium yerwendet werden. (D.E.P. 
311987, KI. 12i vom 30/7. 1918, ausg. 17/12. 1919.) Ma i .

Paul Beck, Nordhausen, Verfahren zur Gewinnung von Sćhwefelwasserstoff und 
Kagnesiumhydroxyd durch Umsetzung der Sulfide oder Hydrosulfide der Erdalkali- 
metalle mit Magnesiumsulfat, dad. gek., daB das bei der Zers. der Erdalkalisulfide 
oder -hydrosulfide mit Magnesiumchlorid neben Sćhwefelwasserstoff u. Magnesium-
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hydroxyd entsteliendc Erdalkaliehlorid mit Magnesiumsulfat oder solches enthaltenden 
Rtickstiinden oder Lsgg. in Erdalkalisulfat u. Chlormagnesium umgesetzt wird, die 
beide im gleichen Verf. wieder weiterverwendet werden konnen. — Das Erdalkali- 
sulfat wird mit Kohle zu Sehwefelcalcium oder Schwefelbarium reduziert, und das 
Magnesiumchlorid geht unmittclbar in das Verf. zuruck. (D.R.P. 307042 , KI. 12i 
vom 5/8. 1917, ausg. 2/1. 1920.) Mai.

Herm ann R eisen egger, Charlottenburg, Verfahren zur Uberfiihrung abge- 
rósteter Zinkerze in tcasserlosliche Zinkverbindungen, darin bestehend, daB man die. 
abgerosteten Zinkerze mit den Abfallaugen behandelt, welche bei der wss. Eitrak- 
tion yon Schwefelkiesabbriinden nacb Oberfuhrung des darin enthaltenen Eisens in 
die entsprechende Ferriyerb. erhalten werden. — Das Zinkoiyd lost sich unter Ab- 
scheidung des Eisens ais Osydhydrat; aus der erbaltenen, von Eisen und Kupfer 
freien Lsg. konnen Zinksalze durch Eindarnpfcn und Krystallisieren oder metal- 
lisches Zink durch Elektrolyse oder Zinkhydrosyd durch Fiillen mit einer Base 
gewonnen werden. Bei Verwendung ysn Ammoniak werden ais Nebenprod. Am- 
moniumsalze erhalten. (D.R.P. 317702, KI. 12 n vom 14/10. 1917, ausg. 29/12.
1919.) Ma i .

YI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
Hans Arnold, Uber das Giefiproblem der Keramik, insbesondere das Gieficn 

mchttonhaltiger Massen. Erwiderung auf die Ausfiihrungen P odszus. (Chem.-Ztg.
43. 409; C. 1919. IV. 493.) (Chem.-Ztg. 44. 2 0 -2 1 . 6/1. 1920. [August 1919.]

E m il Podszns, Uber das Giefiproblem der Keramik, insbesondere das Giefieii 
nichttonlialtiger Massen. A ntw ort auf Enfgegnungen A rnolds (Chem.-Ztg. 44. 20; 
vgl. yorst. Ref.). (Chem.-Ztg. 44. 21. 6/1. 1920. [Okt. 1919.] Neukolln.) J u n g .

E n d ell, Uber hochwertige Spezialportlandżenienie. Vf. bespricht die „Ver8s. 
zur Beurteilung hochwertiger Zemente11 von H a n isch  u. K ir sc h  („Mittlg. iiber 
Ver8S.“, ausgefiihrt vom EisenbetonausschuB des osteireichisehen Ingenieur- und 
Architektenvereins, 1919. Heft 8) und den Vortrag Spin d e l s  uber das obige Thema 
auf der Hauptyersammlung des Deutschen Betonyereins, September 1919, die dic 
Hcrst. hochwertiger Spezialportland zemente fordem, u. erweist mit Hilfe der von 
F iu  mm gegebenen Prufungsergebnisse, wie die uber hochwertigen Portlandzement 
angefiihrten Tatsachen klar genug dafiir sprechen, daB etwas wirtschaftlieh Neues 
nieht yorliegt; yielmehr haben zahlreiche Handelsportlandzemente die gewiinschten 
hohen Festigkeiten schon bei der TSIormenpiufung. Hochwertige Portlandzemente 
lassen sich herstellen durch Erhohung des Kalkgelialtes und feinere Mahlung. 
Erstere gibt hohere Treibergefahr, beide yerlangen groBeren Kohlenyerbrauch. 
Dieser Umstand laBt die Forderung yon Spezialzementen, die allein den Zweck 
haben sollen, durch ihie hohen Anfangsfestigkeiten ein friihes Ausschalen zu er- 
moglichen, nicht gerechtfertigt erscheinen. (Zrment 9. 25—28. 15/1.) W e c k e .

Cnrt P latzm ann, Uber sogenannten feuerfesten Zement. Vf. teilt die Analyse 
eincB Materials mit, das ais Zement angeboten wwde, aber nach der Unters. einen  
solchen keineswegs darstellt. (Vgl. auch Zement 8. 562—63. 585—86; C. 1920. n .

H. M uller, Die Qudlitat des Zementklinkers i»i selbsttatigen Schachtofen. Vf. 
beBcbiiftigt sich mit den Auefuhrungen St e iim a n n s  iiber das gleiche Thema (Ze
ment 8. 598; Tonind.-Ztg. 43. 1335; C. 1920. II. 282). Die Brennprozesse im 
Drehofen und im selbsttatigen Schachtofen sind yon Grund aus yerschieden; im 
erateren kann das Brennen beobachtet werden, im zweiten nicht. Dieser Umstand, 
sowie die sonstigen meehanisehen Hindernisse im Schachtofen fiir die Gase er- 
hellen, daB das Brennprod. im Drehofen gleichmaBiger sein muB. Auch die An-

Eascn.) J ung .

280.) (Zement 9. 50—51. 29/1.) W e c k e .
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sicht Stehm annb  iiber das Anbaften der Kohlenaschenfeilchen auf den Drchofen- 
klinkern in der Sinterzone ist irrig; die Schlacke vermischt sich vielmchr in der 
ganzen Lange des Ofens mit dem Eobmaterial und ist selbst noch in den Eauch- 
kanalen zu finden. Dieser gleichmaBigen Verteilung der Kohlenruckstande eteht 
die recht ungleichmaBige der Brennmaterialruckstiinde im SchachtofenprozeB gegen- 
iiber, wo der Brennstoff der Eohmasse zum Teil in Erbsen- und BohnengroBe bei- 
gefiigt ist. (Zcment 9. 1—2. 1/1.) W ec k e .

E in  neues Jcieselsćiurehaltiges Fiilhnaterial. Unter dem Kamen „Myrtoz" bringt 
die North Wales Development Co., Ltd., gepulverten Schiefer aus den Schiefer- 
briichen von Bethesda, Carnarvonshire, in den Handel. Das Prod. hat folgende 
Zus.: SiO, 60,66, A1,03 20,36, F e ,08 8,26, CaO 0,96, MgO 2,10, K ,0  1,41, Na,0
3,08, CO, und W. 3,17%. Eb kann in der Industrie folgender Stoffe Verwendung 
finden: Asphalt, Ziegel, Zeinent, Seifen und Eeinigungsmittel, Glas, Linoleum, 
Kautscliukwaren, Tonwaren,. Fliescn usw. Die daraus hergestellten Ziegelsteine 
zeichnen sieh durch groBe Dichtigkeit, Festigkeit und Hartę aus und sind recht 
hitzebesliindig. (Chem. Trade Journ. 65. 508. 8/11. 1919.) B ugge.

A lbert F riesecke. Zur Kunststeinprobe der Franziskanerfassa.de im Berliner 
Stadtbahnbogen am Bahnhof Friedrichstrape. Zu den von F bamm  mitgeteilten 
Untcrsucbnngsergebnissen (Zement 8. 607—8; C. 1920. II. 283) teilt Vf. mit, daB 
die Werksteine wie folgt zusammengesetzt waren: 3 Teile feinkorniger Quarzsand 
ans Freienwalde, 2 Teile Sternzement, 1 Teil Kalkhydrat. (Zement 9. 14—15. 
8/1.) W e c k e .

H. N itzsch e, Yerhalten feiter und magcrer Zemenlmdrtel aus vcrschiedencn 
Bindemitteln in sulfathaltigem Grundwasser. Druckfestigkeitskorper in der Mischung 
1 : 2,5, 1 : 5  u. 1 : 8 ,  hergestellt aus vier Hochofenzementen und zwei Portland- 
zementen, wurden im Moor am Ochsengraben in Frankfurt a M. unter dem Grund- 
wasserspiegel gelagert u. so der Einw. stark schwefelsalzhaltiger WW. ausgesetzt. 
Die Ergebnisse der einjiihrigen u. dreijahrigen Lagerung der Priifkorper betreffs 
ihrer Druckfestigkeit, des iiuBeren u. des mikroskopischen Befundes eind tabellarisch 
wiedergegeben. (Zement 9. 37—40. 22/1. 50—53. 29/1.) W e c k e .

AufbereitnDg von Betonkies. Die Giite des Betonkieses ist bedingt durch 
seinc Eeinheit von fremdcn Stoffen, die Bpezifische Festigkeit der Kieskorner und 
die Dichte des Kiesgefiiges. Die Aufbereitung besteht darin, daB die Bestandteile 
des Kies es nach bestimmten KorngroBen getrennt und bei der Betonbereitung in 
einem gewiinschfen Verhaltnis wieder yermcngt werden. (Zement 9. 56 — 57. 
29/1.) , W ec k e .

Der Betonm aueretein. Die Eigenschaften der Betonsteine, beBonders in Hin- 
sicht auf ihre Anpaesungsfabigkeit an die Y e rsc b ie d e n s tc n  VerhaltnisBe werden be- 
Bprochen. (Zement 9. 57—58. 29/1.) W ec k e .

Der Klnsusstein. Der Klususstein ist ein gesehlossener Betonhohlsteln, der 
im Innern mit Schlacke oder anderen wiirmehaltenden Stoffen gefullt ist. Seine
Herst. erfolgt auf der Bauatelle in holzemen oder eisemen Formen. (Zement 9.
44. 22/1.) W e c k e .

F. Fram m , Morteluntersuchungen und ihre Begutachtung. Yf. vertritt an Hand 
eines ausfuhrlieh besprochenen Beispieles den Standpunkt, daB es nicht ratsam ist, 
Mortelunterss. u. darauf sich aufbauende Gutachten you offentlichen chemischen 
Laboratorien machen zu lasEen, sofern sic nicht fur dieses Spezialgebiet besondere 
Erfabrungen haben. (Zement 9. 13—14. 8/1.) W ec k e .

VII. Dungemittel, Boden.
K arl N iessen , Munchen, Yerfcdiren zum Kochen und Troćknen organisćher 

Stoffe, insbesondere von Schlachthofabfallen u. dgl., dad. gek., daB das in einem ge-
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sehlossenen GefiiB befindliclie Gut zunachst in bekannter Weiao durch einen das 
GefiiB umgebenden Dampfmantel bebeizt wird, und daB nacb Abnahme der Dampf- 
entw. im GefiiB der Dampf von diesem Dampfmantel abgesperrt, auf einen ihn um- 
gebenden zweiten Dampfmantel umgeschaltet u. gleiehzeitig Friaebluft durch einen 
den zweiten Dampfmantel umschlieBenden Mantelraum liindurch dem GefaBinneru 
zugefuhrt wird, wobei die Inbetriebsetzung der fur die Dampf- und Luftzuleitung 
notwendigen Ventilc und Yorrichtungen durch eine gemeinsame Steuerung erfolgen 
kann. — Es wird nacb dem unter moglichster Ausnutzung des sich entwickelnden 
Eigendampfca erfolgenden Koehen des GefiiBinhaltes durch den Dampfmantel das 
Trocknen des zu verarbeitenden Gutcs im gleichen GefiiB dureh unmittelbare Einw. 
yon Frischluft bewirkt, dereń Temp. niedriger ist ais die Kochtemp., u. zwar ohne 
daB eine Druckyeriinderung oder sonst eine Regelung in der Zustromung des Heiz- 
dampfes yorgenommen werden muB. Hierbei nimint die erhitzte Frischluft das 
nocb im Trockengut enthalteneW. auf u. leitet es aus dem KochgefiiB ab. (D.R.P. 
317818, KI. 16 vom 7/2. 1915, ausg. 3/1. 1920.) Ma i .

A. Quartaroli, PIwsphałe, Perpliosphate und Tetraphosphate. Yf. beweist, daB 
das ais Diingemittel im Handel befindliche Tetraphosphat entgegen den Behaup- 
tungen der Propaganda keinen groBeren Gehalt an leichter resorbierbaren praci- 
piticrien Phosphaten zeigt, ais die gewohnlichen Phosphorite. (Staz. sperim. agear. 
ital. 52. 416—85. 31/3. 1919. Pisa, Chem. Lab. d. Kgl. techn. Inst.) G ug genheim .

Fritz Crotogino, Empelde b. Hannoyer, Diingemittel. Verwendung der wl- 
Modifikation cines Alkalimetaphosphats alg Diingemittel, bezw. Bestandteil eines 
solchen, besonders fiir Topfpflanzungen. — Das Kaliummetapbosphat liiBt sich in- 
folge seiner Sehwerloslichkeit u. Luftbestśiudigkeit mit den yerBchiedensten Diinge- 
mitteln, z. B. Harnstoff, ealpeteisaurem Harnstoff u. dgl., gut mischen. Man kann, 
um die Kalimenge gegeniiber der Phosphorsiiure heraufzusetzen, noch Kaliwasstr- 
glas beigeben. (D.B. P. 317669, KI. 16 vom 2/11. 1918, ausg. 24/12. 1919.) Mai.

Fritz M. Behr, Berlin, Ycr/ahren zur Herstellung eines phosphorhaUigen, pflanzen- 
lósliehen Dungemittels, 1. dad. gek., daB Sandstein mit Obolus Apollinis fein ge- 
mahlen, mit Kalk oder kohlensaurem Kalk yermischt wird. — 2. Ausfuhrungsform 
des Vcrf. nach Ansprucli 1, dad. gek., daB ais Zusatz naturliche fcinkomige Mehle 
oder Schliimme von kohlensaurem Kalk benutzt werden. — Obolus Apollinis ist 
eine in Esthland yorkommende, in Sandstein eingelagerte Yersteincrung. (D.B..P. 
317919, KI. 16 vom 11/5. 1918, ausg. 30/12. 1919.) M a i .

J. D., Yorgang der Wiedergewinriung des Stickstoffs des Cordits u n d  des sen 
Umuiandlwig in Diinger. Der Cordit ist ein Gemisch yon Nitrocellulose, Nitro- 
glycerin und wenig Vaseline in wechselndem Verhaltnisse und besitzt etwa 14®/» N 
in Yerb. Es gelingt, darch Einw. yon CaO und wenig Pyridin den Cordit in eine 
der Braunkohle iihnliche, nicht mehr explosivc M. uberzufuhren, die etwa 6% N 
n wertyoller Biadungsform enthalt und getrocknet und geinahlen ais N-Duuger 
dient. Die Umwandlung gesehieht, indem man zu 1 Tonne sd. W. 1 Tonne Kalk 
lafiigt, gut mischt, dann 4 1 Pyridin und nach Mischen 1 Tonne Cordit zugibt. 
Unter bestiiudigem Riibren beginnt die Rk. etwa nach ‘/s Stde., wobei sich die 
Oberflaehe mit einem mehrere cm dicken Schaume bedeckt. Die Temp. der Rk. 
liegt bei 85—95°. Nach yollstandiger Zera. des Cordits, nach etwa 20 Stdn., wird 
die M. in 2—3 Stdn. auf einen Gehalt an W. yon 16—25°/0 konz., au3 dem Riihr- 
werk entfemt und nach dem Abkuhlen und Erstarren zerkieinert. Das ganze Verf. 
beansprucht etwa 24 Stdn. (Bey. des produits chim. 22. 597. 30/11. 1919.) ROhle.

N. Caro, Die JEntstaubung des Kalhstickstoffs. Der Vf. teilt ein Gutaehten 
mit, das er ais Mitglied des Schiedsgerichtes iiber ein Preisausschreiben deB 
PreuBischen Landwirtschaftlichen Ministeriums zur JSntstaubung des Kalhstickstoffs 
abgegeben hat. Das Preisausschreiben ist ohne praktischen Erfolg geblieben. Nach
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wie vor hat sieh ais bestes Mittel die Behandlung mit neutralem 01 erwiesen. Es 
wiire wunschenswert, nach neuen Methoden zur Losung der Aufgabe zu suchen, 
die im wesentlichen darin besteht, den Atzkalk des Kalkstickstoffs in eine neutrale 
Verbindung iiberzufiihren, ohne daB eine Veriinderung des Calciumcyanamids statt- 
findet. (Chem.Ztg. 44. 53—56. 17/1.) J ung .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. Ł. Sulm an, Selektive Adsorption und schaumbildende Stoffe. Vf. crortert 

das Wesen der selektiven Adsorption und der Schaumbildung und dłc Kolie dieBer 
Erscheinungen, insbesondere bei der Flołation von Mineralien. Die gebrauchlichen 
Flotationsole werden hinsichtlieh ihrer Verwendung und ihres Wertes besproehen. 
Von einem guten in Lsg. Sehaum bildenden Stoff ist zu fordern, daB er sicb be- 
ziiglich seines Adsorptionsvermogens mogliehst yorteilhaft in folgenden Richtungen 
yerhalt: 1. es muB sich eine grofie Blasenoberflache bilden; und 2. das Hautehen 
der gebildetcn Basen muB noch ein geniigend grofles Adsorptionsyermogen fttr 
Mineralien belialten. (Chem. Trade Journ. 65. 577—78. 22/11. 1919.) B ugge.

Paul H abets, Montćgnće b. Ltittich, und Antoine France, Lttttich, Wasch- 
und Stromapparat mit wagerecht verlaufender Stromrinne, in dereń Boden lierge- 
Icammern liegen, 1. dad. gek., daB der Querschnitt der Kammern einstellbar ist, 
wobei insbesondere der Liingssehnitt der Bergekammern im unteren Teil der Kammer 
rechteekig, im oberen trapezformig ist. — 2. Waseh- und Sortierapp. nach 1., dad. 
gek., daB die Querschuitto der Abfuhrrinnen fur die Bergo und der Quersclmitt 
der gemeinsameu Bergekammer mittels durch Yerscbraubung yerschiebbarer oder 
urn Gelenke klappbarer Wandę regelbar Bind. — Die Bergekammern Bind unab- 
hiingig von der Besehickuug immer yollstiindig gefullt, und infolgedessen kann der 
Durcbtrittsąuersclinitt fur den aufsteigcnden Strom stets auf das geringste MaB 
vermindert werden. Vier weiterc Anspruche und Zeichnungcn in der Patentschrift. 
(D.R.P. 318064, KI. la ,  vom 18/7. 1914, ausg. 13/1. 1920. Prioritiit (Belgien) 
vom 12/8. 1913.) Scharf.

Deutsch-Luxem bnrgische Bergwerks- nnd Hiitten-A.-G,, Dortmund, und 
W esenfeld, D icke & Cie., Barmen-Rittersbausen, Yerfahren sum Brikettieren vcn\ 
MełdUabfallen, dad. gek., daB die nach Pat. 305 846 (Ztsclir. f. angew. Oh. 31. II. 
212 [1918]) hergestellten Briketfs crhitzt in eine andere Abmessungen aufweisende 
Form umgcpreBt werden. — Dabei werden die einzelnen, im Brikett noch yórhan- 
denen Spiine, die noch keinc kompakte Masse bilden, unter gegenseitiger starker 
Reibung aneinander yorbeibewegt, bis die neue Form ausgefullt ist. Durch den 
noch weiter wirkenden Druek tritt ein weiteres Zusammenpressen der einzelnen 
Spane ein. (D.R.P. 317670, KI. 18a, vom 1/12. 1918, ausg. 22/12.1919.) Scharf.

D eutsch-Lnxem burgische Bergwerks- nnd Hiitten-A.-G. und H einrich  
Lutke, Dortmund, Verfahren zur Erzcugung von schnittfestein Eisen, insbesondere 
von Preflmuttereisen, durch Zusammenschmelzcn von phosphorhaltigem Eisen (Thomas- 
eisen, altem GuBeisen o. dgl.) und Schrott im basischen Herdofen, dad. gek., daB 
das Eisen unter einer Schlackendecke geschmolzen wird, die an Phosphorsiiurc der- 
art angereichert ist, daB sio keinen weiteren Phosphor aus dem Schmelzbade auf- 
zunehmen yermag. — ZweckmaBig wird immer dieselbe, bei der Herst. solcher 
Schmelzen fallende Fertigschlaekc miteingesetzt, die bei dieser Arbeitaweise mit 
PhosphorBŚiure geniigend angereichert ist, wie Verss. ergeben haben. Setzt man 
statt dessen etark frischende Stoffe, wie Erz, Frischschlacke, zu, so werden notigenfalls 
Kohlungs-, bezw. Reduktionsmittel zugegeben. Beim weiteren Schmelzen oder beim 
Fertigmachen der Schmelze kann je nach Bedarf noch phosphorhaltige Sehlacke oder 
etwa bei zu holie-m Phosphorgehalte des Bades auch Kalk zugesetzt werden, so daB man 
die Regelung des Phosphorgehaltea ganz in der Hand hat. Da auBerdem daB Fertig-
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machen der Sckmelze yollkommen im Ofen erfolgt u. nicht erst in der GieBpfanne, 
bo hat das Eisen eine sehr maBige Zus., was auf die spatere Bearbeitbarkeit (Schnitt- 
festigkeit) von wesentlickem EinfluB ist. Ein weiterer Vorteil ergibt sick bei der- 
artiger Sclimelzarbeit daraus, daB das Eisenbad vora Beginn des Sckmelzens an mit 
Scblacke bedeekt.ist und daruin aus den Heizgasen keine schadlichen Ga.se, wie 
Wasserstoff, Stickstoff u. Sckwefel usw. aufnehmen kann. Hierdurck u. durch den 
Umstand, daB der SchmelzprozeB so weit durehgefiikrt wird, bis die mit Pkosphor- 
aiiure angereickerte Scklacke infolge weitmoglickster Beduktion von Mangan- und 
Eisenoxydul neutral, d. li. reaktionaunfiikig geworden ist, also sieh im Gleicb- 
gewickt mit dem Eisenbad befindet, wird ein gasarmes Enderzeugnis erzielt, welcbes 
sieh gut yergieBen liiBt u. den hoclisten Giiteanforderungen ror allem an Schnitt- 
festigkeit entspriekt. (D.B..P. 317671, KI. 18b vom 6/6. 1918, ausg. 20/12.
1919.) S c h a b f .

Heddernheimer Kupferwerk und Suddeutsche K abelw erke A.-G., Frank
furt a. M., Verfahren zur Yerbesserung der mechanischen Eigensćhaften, insbesondere 
der Kerbzćihigkeit von Zink-Aluminium-Legierungen mit einem Geha.lt von 10—60al0 
Aluminium. 1. dad. gek., daB diese Legierungen einer mecbanischen Bearbeitung 
(Presscn, Walzen, Sehmieden o. dgl.) bei zweckmaBig oberhalb der geeignetstcn 
Zinkwalztemp. (120—150°) liegenden Temperatur unterzogen werden, worauf die 
so gowonnenen Erzeugnisse durch Erkitzen auf Tempp., welcke zwischen 150° und 
der Temp. der Umwandlung der Verb. AlsZn3 in ein Gemiseh von a- und y-Misch- 
krystallen (fur das biniire System Aluminium-Zink beispielsweise 256°) liegen, nach- 
behandelt werden. — 2. Ausfuhrungsform des Yerf. nach 1., dad. gek., daB fur 
die thermische Nachbehandlung Tempp. oberhalb des Umwandlungspunktes der 
Terb. AljZns yerwendet werden, kierbei. jedoch Sorge getragen wird, daB die Wieder- 
abkuhlung sehr langsam erfolgt. — Bei einer schnellen Abkuhlung (Abschreckung) 
bei Anwendung von Tempp. roberhalb des Umwandlungspunktes wird zwar die 
Harto und Festigkeit erhoht, die Kerbzahigkeit und auck die Deknung unter Um- 
standen aber auf sekr Heine Werte herabgedruckt. (D.R.P. 318346, KI. 40a vom 
18/1. 1917, ausg. 15/1. 1920.) S c h a b f .

Max Lindner, Dresaen, Vcrfahren zur Herstellung liochwertigcr LcderJcohU zutn 
H&rtcn von Stahl und Eisen unter gleichseitiger Gewinnuny von Fett, dad. gek., 
daB das Leder oder die Lcderabfalle bei 140—280° Hitze und bei 30—10 Atm. 
Druck einem Fettausziehyerf. bekannter Art unterworfen werden, wodurch unter 
gleichzeitiger Fettstoffgewinnung der Stickstoflfgehalt der yon den Fettstoffen be- 
freiten Lederkohle crheblich angereiehert wird. — Durch das Erliitzen des Leders 
wird dieses aufgeschlossen und das Ausziehen des Fettes erleichtert. (D.R.P. 
305555, KI. 18e vom 14/4. 1917, ausg. 22/12. 1919; Zus.-Pat. zu Nr.287665; C. 1916. 
IL 863; Ztschr. f. angew. Cli. 28. II. 537 [1915].) M a i .

H einrich Christiansen, Pinncberg, Schleswig-Holstein. Jilektrisch beheizter 
Ildrteofen mit Jleizkorpern in nach dem Ofenraum zu offenen Jlinnen, dad. gek., 
daB dio Binnen senkreckt angeordnet und so gestaltet sind, daB die stabfórmigen, 
in an sieh bekannter Weise mit dem einen yerstarkten Ende befestigten, mit dem 
anderen gleichfalls -yerstarkten Ende frei beweglichen, senkrecht angeordneten Heiz- 
kdrper von der Ofenraumluft yollig frei umspiilt werden, so daB sie ein Maximum 
an WSrme an den Ofenraum abgeben und sieh yollig unbehindert ausdehnen 
kSnnen. — Die Heizkorper haben die gleiche giinstige Heizwrkg., wie wenn sie 
yollst&ndig frei in den Ofenraum eingebaut waren. Sie sind in gleicher Weisc 
gegen Beschiidigung durch StoBe geschfitzt wie die festen in die Ofenwandung 
oingebetteten Heizkorper der bekannten Anordnung. Zeiclinung bei Patentsclirift. 
(D.E.P. 317352, KI. 18c vom 29/11. 1916, ausg. 18/12. 1919.) S c h a r f .

Leon Trśfois, Briissel, Gastiegelofen mit Luft- und Gasuorioarmer. zum
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Schmelzen von Bchwer schmelzbaren Stoffen (Kupfer, Niekel, Silber, Gold, Legie- 
rungen usw.), dad. gek., daB der Heizraum yon z we i in oinem Abstand yoneinander 
angeordneten Hohlzylindern aus Metali umgeben ist, in dereń einem die Luft und 
in dereń anderem das Gag zweeks Yorwarmung im Zickzackweg und ringsherum,\ 
aber in entgegengesetzter Richtung zu dem anderen Heizmittel gefiihrt. wird, 
wiihrend die yerbrannten Gase durch den zwisclien den beiden Hohlzylindern be- 
lassenen Zwischenraum entweichen, wobei beide Erhitzer von ihnen beapiilt 
werden, von denen der innero auBerdem noeh durch die strahlende Wiirme dea 
inneren Ofenmauorwerks erwiirmt wird. — Um armes Gas auch zum Schmelzen 
sehwer schmelzbarer Stoffe (Kupfer, Nickel, Silber, Gold, Legierungen) gcbrauchen 
zu konnen, hat man Gas und Luft vor dem Eintritt in den Heizraum erwarmt 
Hierbei entateht eine Schwierigkeit im Finden eines Erhitzers, der den bestcn 
Wirkungsgrad bei kleinstem Raumbedarf gibt. Nach der Erfindung wird diese 
Aufgabe gelost. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 318044, KI. 31 a vom 15/12.
1917, ausg. 14/1. 1920.) SOHARS’.

M etallhiitte Baer & Co., Kommandit-Gea., Abt. der Mctallindustrie Schiole & 
Bruclisaler, Hornberg, Schwarzwaldbahn, Vcrfahren zur JSrhohitng der Wider- 
standsfiihigkeit des Aluminiums gegen saurc und alkalische Flussigkeitcn, dad. gek., 
daB das Aluminium etwa durch Aufpudern mit einem {jberzug yon kohlensaurem 
Kalk yerachen, dann auf etwa 550° erhitzt u. der Uberzug bei dieaer Temp. durch 
Hiimmern, Walzen oder PrcBaen mit dcm Aluminium yereinigt wird. — Das mit 
Calciumcarbonat iiberzogene Aluminium soli zur Herat. yon Konscryendosen dienen. 
(D.R.P. 318141, KI. 48d yom 9/3. 1919, ausg. 8/1. 1920.) M it

IX. Organiscłie Praparate.
W ilhelm  Tranbe, Berlin, Verfahren zur Darstćllung von Sułfaminsauren, dad. 

gek., daB man die Basen auf fluorsulfosaure Salze oder freie Fłuorsulfosdwe 
einwirken IśiBt und die Reaktionsprodd. abacheidet. — Die Rk. laBt sich auch in 
Ggw. von W. und gegebenenfalls yon A. ausfiiliren, und die bei der Rk. entstebemio 
FluBsaure laBt sich leicht durch Zusatz yon Kalk oder Baryt beseitigen. Die 
Patentschrift enthiilt Beispiele fiir die Daret. des Kaliumsalzes der Methylsulfamin- 
sawe, NH(GH.)-S03K, in W. sil., in A. 1.; die wsa. Lsg. scheidet auf Zusatz ?ou 
Bariumchlorid erat nach dcm Kochen allmablicli Bariumaulfat ab. Ammoniom- 
fluorsulfonat liefert mit 50o/oig. wsa. Atbylendiaminlsg. bei 100° Athylendiamino- 
sulfosaure, NH2• C 0 j• CHS• NH• SO!;H. Aus Fluorsulfosaure und der Lsg. yon
Anilin in Cklf. erlialt man Phenylsulfaminsaure. Diathylamin gibt mit Kalium- 
fluorsulfonat und W. bei 100° das Kaliumsalz der Diathylsulfaminsaure; auB- Am- 
moniumfluorsulfonat und Hydrasin gewinnt man Hydrazinosulfosaure in Form 
des Bariumsalzes. Aus 4-Amino-2,S dimethyl-l-phmyl-5-pyrazdlon und der verd. 
waa. Lag. yon Kaliumfluorsulfonat erhiilt man das Kaliumsalz der l-Phenyl-2,3-di- 
methyl-5-pyrazolon-4-sulfaminsaure, Kryatalle (aus h. Methylalkohol), sil. in W., li 
in h. Methylalkohol, wl. in A.; die wss. Lsg. zerfallt beim Kochen mit Siiureu 
allmiihHch in die freie Aminobase und Schwefelsaure. (D.R.P. 317668, KI. 12(j 
vom 4/7. 1916, ausg. 20/12. 1919.) Ma i .

Chemische Fabriken vorm. W eiler-ter M eei\ Uerdingen, Niederrhein, Vtr- 
fahren zur Darstćllung von Diarylurcthanm, dad. gek., daB man ein Mol. Diaiyl- 
amin oder Diarylaminehlorhydrat mit einem Mol. oder mchr Chlorameisensiiurcester 
bei An- oder Abwesenheit yon Losungsmitteln in der Wiirme bis zum Aufhoreu 
der Salzaaureentw. zur Rk. bringt. — Durch die Anwendung yon nur 1 Mol. Diaryl- 
amin tritt unter Abspaltung yon freiem Chlorwaaserstoff oine yollige Umwandlung 
dea Diaiylamius in Urethan ein. Die Patęntschritt cnthalt Beispiele fur die Darat
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von Diphenylurethan aus Diphcnylamin und Chlorameisensaureester. (D.E.P. 
306316, KI. 12o vom 6/4. 1917, ausg. 22/1. 1920.) Mai.

A ktiengesellsohaft der M aschinenfabriken Escher W yss & Cie, Ztirich, 
Verfahrcn zur Abtrennung des Wasserdampfes aus dem dem LaugenJcocher einer mit 
Koketerbrennung betriebencn und eine Absorplionslauge au/weisenden Kohlensaure- 
gcwinnungsanlage cntstrtimenden Dampf-Gasgemisch, 1. dad. gek , daB das Gemiseh 
yerdichtet und in den Heizkorper des Laugenkochers gefiihrt wird, und daB die 
zum Betrieb des Verdiehters erforderlicbe Energie der bei der Verbrennung deB 
Kokaea frei werdcnden Wiirmemcnge entnommen wird. •— 2. Ausfuhrungsform 
des Verf. naeh Anspruch I bei Anwendung eines Dampfkessels mit Kokefeuerung, 
dad. gek., daB ein Teil des im Dampfkessel erzeugten Dampfes zum Betrieb des 
GemiBchyerdichters yerwendet wird. (D.E.P. 317667, KI. 12i vom 3/10. 1917, 
ausg. 23/12. 1919.) M ai.

Richard Lorenz und Julius Hansmann, Frankfurt a. M., Verfdhren zur Dar- 
stellung von Mellithsaure dureh Elektrolyse, dad. gek., daB zu Stab oder Platte 
geformte, geproBte und nachher unter LuftabscliluB erhitzte Gemisehe von fein 
zerteilter Kohle oder Rufi mit Teer in alka). Elektrolyten anodiseh oxydiert werden, 
wobei dureh Einschaltung eines Diapbragmaa Wasserstoff ais Nebenprod. gewonnen 
werden kann. — An Stelle von RuB konnen auch andere fein zerteilte Kohlen- 
arten, wic Holzkohle, Flammkohle, Retortenkoble, fur aich oder im Gemenge mit 
RuB zur Verwendung kommen. Ais Elektrolyt kann Natronlauge, Kalilauge oder 
Lag. von kohlensauren oder doppeltkohlenaauren Alkalien angewendet werden. 
(D.E.P. 318200, KI. 12o vom 29/11. 1917, ausg. 9/1. 1920.) Mai.

Iaaae L ifscM tz, Hamburg. Yerfahren zur Herstellung von Oxy chólesterin aus 
Chólesterin dureh Einw. von zweckmaBig gelinde wirkenden 0.xydationsmitteln, dad. 
gek., daB man die Operation dureh Erhitzeu in unter 100° siedenden Losungs- 
mitteln oder Losungsmittelgemischen mit oder ohne Zuaatz von Sfiuren auafuhrt. — 
Nach 8—10-stundigem Koelicn der Lsg. yon Chólesterin in Chlf. mit Benzoylsuper- 
oiyd betragt der Osycholesteringchalt 90— 95% vom angewendeten CholeBterin. 
Beim Ersatz des Chlf. dureh Tetrachlorkohlenstoff ist die Rk. in 2—3 Stdn. be- 
endet. Das Osycholesterin soli fur medizinische und kosmetische Zwecke Ver- 
wendnng finden. (D.E.P. 318223, KI. 12o yom 24/10. 1915, auag. 9/1. 1920.) Ma i.

X. Farben; Farberei, Druckerei.
F. Koerber, Wilhelm Ostwalds Farbenlehre. Bericht uber den im Titel genannten 

Gegenatand. Die Originalpublikationen erfolgten meist in Buchform. Im Gegen-
sata zu den in den physikaliachen App. sichtbar werdcnden unbezogenen Farben
fnhrt Ostw a ld  den Begriff der bezogencn Farben ein, wie wir sie mit Rucksicht 
auf die Beleuchtung ais eine Eigenschaft der Korper auffassen. Danach ist auch 
Schwarz eine Farbę. Die Gcsamtzahl der Korperfarben bildet eine dreifaehe 
Mannigfaltigkeit, da sich jeder bunten reinen Farbę ein beliebiger WeiB- oder 
Schwarzgehalt beimischen liiBt. So komrnt man darauf, die Farben auf einen 
Doppelkegel zu beziehen. DieBcr Farbenkorper nimmt am Umfang des den beiden 
Kegeln gemcinsamen Grundkreiaes die reinen Spektralfarben nebst Purpurrot auf, 
seine Spitzen stellen die Estreme WeiB und Schwarz dar, D ie auf der Achse 
lićgenden, nur aus WeiB und Schwarz beatehenden grauen oder bunten Farben 
sind umgeben von einer nach auBen hin immer reineren Farbton annehmenden 
Sehar truber Farben bis auf die Mantelflaclicn, die entweder nur WeiBgehalt oder 
nur Schwarzgehalt aufwcisen. Der Kreis der reinen Farben wird von Ostw ald 
in 100 Tcilc geteilt, bei 0 beginnt er mit Gelb und geht dann Uber Orange, Rot, 
Purpur, Yiolett, Ultramarin, Eisblau, Scegriin und Laubgriin wieder zu Nuli zu- 
rtick. Die Ausdehnung der einzelnen Farben cntspricht weder dem prismatischen,
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noch dcm Beugungsspektrum, aondern ist mit geeigneten App. nach dem Prinzip 
dor inneren Symmetrie ermittelt, d. h. gleiclie Zahldiffercnzen entsprechen glcichen 
Empfindungsstufen. • Da OSTWALD auch die Mittel an dio Hand gibt, neben dera 
Farbton den WeiB- und Schwarzgehalt einer gegebenen gefarbten Fliiche in 
Prozenten zu bcstimmen, so ist durch seinc Anordnung zum ersten Małe ertnBg- 
licht, jede beliebige Korperfarbe durch eine aus aechs Ziffern bestehende Kennzahl 
genau zu bestimineu. Urn die Zahl der Farben, dereń unser Auge etwa eine 
Million zu unterscheiden imstande ist, einigermaBen einzuscliranken und damit eine 
Normalisierung zu erzielen, wie sic in der Akustik durch die Tonleiter gegeben 
ist, teilt Ostw ald  seinen Doppelkegel in eine endliche Anzahl von Bezirken, 
derart, daB im ganzen nur 672 bunte u. 8 graue Farbtone zu unterscheiden sind. 
Ein Vorteil der ncuen Farbenordnung ist die Mogliehkeit einer theoretischen 
Harmonielehre fur die Farben. W&hrerid bisher harmonische Farbzusammen- 
*tellungcn nur instinktiv aufgefundcn werden konnten, behauptet Ostw a ld , und 
die Erfahrung hat seine Voraussage beatiitigt, daB Farben dann harmonisch zu- 
gaminenwirken, wenn zwisehen den sie kennzeichnenden Werten (Farbton, WeiB- 
und Schwarzgehalt) bestimmte einfache Beziehungen bestehen. Mit den in den 
Handel gebrachten Farbenplatten yon Ostw ald  werden dem Aąuarellmaler direkt 
harmonisch wirkende Tiinehen zur Verfiigung gestellt, mittels dereu er durch 
«igene Yeres. die Eichtigkeit dieser Farbcnharraoniclehre erproben kann. (Um* 
»tt!iau 2 1  101—3. 7/2.) B y k .

J. Leiindorfer, Wascheersuche mit Burnus. Der wirksame Bestandteil des 
„Burnus"- Waschmiltels ist das Sekret der Bauehspeicheldruse. Yf. hat dieseB 
fermentatiye Waschmittel mit der Waschwirkung von Soda und Seife yergliehen.
0,3 kg Bumug vermogen 1 kg Soda, 2 kg 10°/„ Keinseife enthaltendes Seifenpulyer 
und 0,2 kg ICemseife zu ersetzen. (Seifensieder-Ztg. 46. 707—8. 7/11. 1919.) ScnONF.

Ferd. E m il Jagenberg, Dusseldorf, Verfahren zum Bleichcn von Papiergarn 
oder von Geweben u. dgl. aus diesem, dad. gek., dafi das Bleichgut in einem Be- 
hlilter mittels Dampf in einer im Kreislauf gefiihrten Hydrosulfitlsg. etwa 7 Stdn. 
gekocht, gespult, dann etwa 6 Stdn. lang gechlort, hierauf mittels in k. W. auf- 
geloster Schwefel- und Salzsauro durch tjberschfitten gesauert und dadurch ent- 
ehlort und weiter nach einer grundlichen Spulung mit Hilfe von aufgeloster, zuerat 
Jauwarmer und dann immer h. werdender calcinierter Soda entsiiuert wird, und daB 
nach nochmaliger SpUlung eine Wiederholung des ganzen Verf. und schlieBlich 
das Trocknen stattfindet. — Es gelingt so, Garn und Gewebe 80 zu bleichcn, daB 
ca sich in bezug auf die Farbę von weiBem Leinen und Baumwolle fast nicht 
nnteracheidet, ohne daB die Haltbarkeit leidet. Das Gam, bezw. Gewebe wird 
wesentlich geschmeidiger und nimint mehr den Charakter der Baumwolle an. 
(D.E.P. 299651, KI. 8 i vom 1/9. 1916, ausg. 7/1. 1920.) Ma i .

W. Homer H endricks, Die Yerwetidung des Zinks in der Farlenindustrie. 
Zusammenfassender Bericht uber die Eigenschaften des Zinkoxyds, unter besonderer 
Berucksichtigung seiner Anwendung ais Farbę. (Chem. Trade Journ. 85. 603—4. 
29/11. 1919. New Jersey Zink Co. New York.) B ugge.

Konsortium fur elektrochem ische Industrie, G. m. b. H., Numberg, Ver- 
fahren zur Herstellung tines Indigoderivats, dad. gek., daB man auf eine Auflosung 
von Indigo in konz. Sehwefelsaure bei niedriger Temp. Acttaldehyd oder Paraldehyd 
einwirken laBt. — Der erhaltene Farbstoff stellt ein blaueB, kupferglanzendes Pulver 
dar, in kochendem Eg., Nitrobcnzol, sowie Anilin mit blauer Farbę 1. Aus der 
Hydrosulfitkfipe wird Baumwolle und Wolle in griinblauen Tonen angefarbt. 
(D.E.P. 310197, Ki. 22 e vom 19/10. 1917, ausg. 17/12. 1919.) Mai.
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xn. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Jean  W avelet, Der Milchsaft ron Hevea. Beschrdbung des Yerfahrem der 

progressiven anacrobcn Koagulation. Vf. bcschreibt dio von Ilc k en  aufgestellte 
Hypothese der Koagulation, die Gedankengiinge desselben und die auf Grund der- 
selben empfohlene Koagulationsmetliode. — Nach I lc k en  befindet Bich im Milch
saft ein Terpenprotcin, in dem der Hauptkomponeut diia l t2-Dimcihylcyclooctadicn-l,8 
ist. Dieser Korper ist in dem Protein mit Aminosauren, wie Leucin oder Isoleucin, 
yerbunden. Durch Verkettung der Terpen- Proteinmolekiilc entstanden dann Korper 
folgender Art: NHsC H R -C O -C H a—CCH,=CH4-N H -R C H -C O  . . . - C H ,— 
CHUCH— CHS—CH»— CCHB=CCH8— CHa . . . ~ N H —C H R -C O -C H j-C C H .r:  
CCHa—CH,—N E —RCH—CO usw. . . —NH—CHRCOOH (R =  acyclisches
Radikal).

Dieses Terpenpolypeptid teilt sich bei der naturlichen Koagulation infolge Hy- 
drolyse in drei Teile. 1. In Terpendipeptide und ein PolymereB des Dimethyl- 
butadien-2,3 oder unloslichen K 0NDAK0Wschen Kautschuk, Korper, die 1. in W. u. 
Sauren, unl. in A. sind. 2. In Isoprenkautschuk oder l,2-Dimethylcyclooctadien-l,8 
nach I l c k e n  oder 1.5-Dimctliylcyclooctadien-l,5 nacb H a r r i e s .  3. In Leucin oder 
Isoleucin. Die alkoh. Gśirung yerwandelt das Leucin in Isobutylearbinol und das 
Isoleucin in aktiyen Amylalkohol. Dieae Korper yerdunsten beim Trocknen. Die 
Polymerisation der Kantsehukmolekule findet also im Innem der Milchsaftkiigel- 
chen im Yerlauf eines anaeroben Vorganges in Ggw. yersehiedener Alkohole atatt. 
Die natiirliehe Koagulation wird heryorgerufen durch Mikroorganismen, ahnlich 
denen, die A. in Essigsaure yerwandeln. Daher ist es am einfacheten, durch Zu- 
satz yon Essigsaure die Koagulation zu yerursachen, die durch die Ionenwrkg. ein- 
tritt. SchlieBlich wird Kautschuk, der depolymerisiert wurde, durch Behandlung 
mit SOj wieder polymerisiert. Durch A. wird Kautschuk ohne Oiydation koagnliert.

Das Verf. von I lc k en  ist. demnach folgendermaBen: In einem ganz yerschliefi- 
baren HolzgefiiB wird der frische, nicht yerd. Milchsaft mit einer Miscliung yer- 
schiedener Alkohole (A., Amylalkohol) und W. yersetzt und unter LuftabschluB 
stehen gelasscn. Nach 12 Stdn. ist die Koagulation yollstandig. Man bebandelt 
das Koagulat J/j Stde. mit einer zweiten Miscbung aus Isopren, Dipenten u. Buta
dien in Fnselollsg., sodami 20 Min. in einem ReduktionBbade mit SOs.

Mau erhiilt so einen ausgezeichneten Kautschuk in einer Ausbcute, die die 
nonnale um 10°/o ubersteigt. Alle weiteren Einzelheiten sind durch folgende 
Adresse zu erhalten: C. A. I lc k en , 1164 East Coast Road, Singapore. (Caoutehoue 
et Guttapercha 17. 10141—42. 15/1.) F on ro bert .

A. H utin, Ein Beschleuniger der Yulkanisation. Ergiinzend wird zu den 
fruheren Angaben (Moniteur scient. [5] 7. 193; C. 1918. I. 1213) bemerkt, daB die 
Herst. des Dimethylamins nach B ayer durch ein Verf. von M ailhe und G odon 
ersetzt werden kann, das auf der Einw. von Anilin unter Druck auf Methylalkohoi 
in Ggw. eines metallischen Katalysators beruht. Zur Darst. des Trimethylaminn, 
des AuBgangsprod. fiir das Dimethylamin, dient das Verf. von D elżp ine, das auf 
der Reduktion des Heiamethylentetramins mit Cu und HC1 beruht. Beide paten- 
tierten VerfF. sind yon den deutschen Patenten unabhangig. Das bei der Spaltung 
des p-Nitrosodiinethylanilinś mit KOH neben Dimethylamin abfallende p-Nitroso- 
phenol ist nicht, wie D enis meint. schwer zu yerwenden; es kann yielmehr ais 
Auegangsprod. zur Herst. schwarzer. sulfurierter Farbstoffe dienen u. durch Diazo- 
tieren und nachfolgende Hydrolyse in Hydrochinon iibergcfiihrt werden (vgl. auch 
Vf., Caoutchouc et Guttapercha 15. 9596; C. 1920. II. 136). (Moniteur scient. [5] 
9. n .  194—95. Okt. 1919.) ROh l b .

H.-P. Steyens, YergUichende Wirkung organisćhcr und anorganischer Beschh«-
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iigcr bei der Yulkanisation. (Vgl. Caoutchouc et Guttapercha 15. 9635; C. 1920.
I. 136.) Dic zitierte Arbeit, die yersehentlich unter dem Nam en A. Dubosc ver- 
iffentlicht worden war, war hauptaachlich eine Obersctzung des Vfs., zu der Du- 
iosc nur einige kritische Bemerkungen gesetzt hatte. Diesen tritt Yf. in der neuen 
Teroffentlichung eńtgegen. Die neuen Angaben entaprechen ganz der bereits refe- 
ierten Arbeit des Yfs. (vgl. India Rubber Journ. 58. 527; C. 1919. IV. 1055) 
lebeu einigen Richtigstellungen. (Caoutchouc et Guttapercha 17. 10142—43. 
5/1.) F onroert.

Jean W avelet, Einige Bemerkungen zu den Arbeiten von Stevens, Krat z und 
Flowers iiber die Wirkung der Vulkanisationsbeschleuniger. (Vgl. India Rubber 
ourn. 57. Nr. 19. 1. Nr. 20. 1; C. 1919. IV. 460. — India Rubber Journ. 58. 527; 
). 1919. IV. 1055.) Im AnschluB an eine Wiedergabe der beiden erwiibnten 
Arbeiten warnt Vf. davor, aua besonderen Verss. allgemeine Schliisse zu ziehen, 
leeonders auf Gebieten, auf denen iiberhaupt noch yieles aufzukliiren ist. Ea ist 
laher nicht moglich, absolut bu erklśiren, ob die organiachen Vulkanisationa- 
leachleuniger den anorganischen iiberlegen sind oder nicht. Ea kommt dabei gehr 
uf den Fali an. AuBerdem soli man ebenso, wie man die anorganischen Be- 
chleuniger ganz genau beschreibt, auch die organischen Beschleuniger ganz genau 
harakterisieren. Daa ist leider nicht immer und besondera nicht in den an- 
;efuhrten Arbeiten geachehen. Im iibrigen halt Vf. dic Arbeiten fiir sehr wertyoll, 
losonders auch die Arbeit von K ratz und F lo w er  mit ihren RiickschlUsaen. Vf. 
egt beeondcren Wert auf die Be»t. der bleibenden Dehnung (Hysteresis). (Cautchouc 
t Guttapercha 17. 10143—45. 15/1. Laboratoire Andrć D urosc.) F onrobert.

Fritz Steinitzer, Furstenfeldbrack b. Munchen, Verfahren zur Hcrstellung von 
artgummiah/nlićhen Massen, dad. gek., daB lurfurol und Phenole bei Ggw. von 
liiuren erhitzt werden. — Man erhalt eine tiefschwarze, glanzende, hartgumrai- 
hnliche U>, die durch Erhitzen an f 150° noch hiirter wird. (D.R.P. 305624, 
:i. 39 b vom 10/6. 1917, ausg. 12/12. 1919.) Ma i.

A. H. Sm ith und S. W. E pstein , Die Uestimmung freien Kohlenstoffs in 
?bmmiwaren. (Auazng.) (Technologie Paper Nr. 136, U.S. Bureau of Standarda; 
ourn. Franklin Inat. 188. 560-61 . Okt. 1919. — O. 1920. II. 144.) ROHŁB.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Pr. Herlea, Karl Cyrill Neumann f . Naehruf auf den bekannten Zucker- 

tłchmann und Inhaber dea chemiachen Laboratoriuma in Prag mit Hinweia auf 
Icasen umfaaaendea Wirken in den zuckerinduatriellen u. chemiBchen Organisationen. 
Ztachr. f. Zuckerind. d. óechoslovak. Rep. 44. 14—16. 2/10. 1919.) Bloch.

H. Claassen, Ber Kohlenvcrbrauch zur Hcrstellung von Verbraućhszucker in 
lóhzućker- und Weifizuckcrfabriken, sowie in Baffinerien. Ea wird der Kohlenyer- 
rauch bis zur Fertigstellung dea Verbrauchazuckers nach yerschiedenen Arbeits- 
/eiseu u. bei dereń Verb. untereiuander auf Grund yon Zablcn, die durch die Praxis 
38‘gestellt oder in Handbuchern der Zuckerfabrikation angegeben sind, berechnet. 
Duch. Zuckerind. 44. 494—96- 17/10. 1919.) Blo ch .

Bohnslay Musil, Aus der Zuckerfabr\kspruxi$. Dic Arbeit mit alterierter Jtubc 
w der Kampagne 1918(19. Es werden die Erfahrungen bei der Verarbeitung yon 
leschadigter Riibe mitgeteilt. Etwa 40% der Riiben erhielten sich gesund, 40% 
faren Bchwach beschiidigt, etwa 20% yerdorben. Letztere batten die Knollen von 
Ichimmcl bedeckt, waren an der Obcrfliiche ach warz ge worden, im Innem weiB 
der gelblich, glasig aussehend und sulzartig, zum Teil mit creme- oder schwach 
ckergelben Farbungen. Die Analyse zweier Muster ergab: Sacchariaation (S) 
8,00 u. 19,8 Bx., direktc Polariaation (P) 9,80 u. 11,00% Polariaation, Differenz 
!—P  8,20 u. 8,80. Polarisation nach dem Ausfiillen der rechtsdrehenden, mit Kalk
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fńllbaren Nichtzucker nach H erleb  4,60 u. 5,0%, rechtadrehendo, mit Kalk ausge- 
fallte Nichtzucker nach H eel es  5,20 u. 6,00/„, direkte Digeation 8,70 u.' 9,80®/oi 
Quotient 54,44 u. 55,55, Saftfaktor aus der Polariaation und Digestion 0,8875 und
0,8909. — Die Arbeit mit einer groBeren Menge Bolcher Riiben stockte u. wurde 
stark aufgehalten. Pektinstoffe im Saft bedeckten die Filtertticher mit Schleim und 
rerursachten schwierigen Ablauf auf den Pilterpressen. Es bewśihrtc sich die Saft- 
kliirung nach P sen ic k a . AusgesiiBte Scbnitzel zeigten Polarisation von 1,3 °/»; 
den Hauptanteil dieser hohen Polarisation hatten aber aktive Nichtzucker. Auf 
der Verdampfatation zeigte sich Schiiumen, schweres Kochen, Óligkeit des Saftea, 
Steigcn des Scbaumes in den App., ahnlich in der Vakuumstation. Die Siifte 
enthielten eine groBe Menge organischer Kalksalzc, zur dritten Saturation erwies 
»ich ein Sodazuaatz ais vorteilhaft. Die Pilter nach dem Auskochen u. des mitt- 
leren Saftes waren dunkel schlammig yerachmiert. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 8echo- 
aloyak. Rep. 44. 5—6. 2/10. 1919. Morayan.) Blo ch .

Franz Śtśrba, Die Vericertung der Anmóniakgase in der Zuckerindustrie. Vor 
trag vor d. mittelbohm. Zuckerinduatrieyerein. Es wird auf die groBo Wichtigkeit 
des Problems, die in der Zuckerfabrikation steckenden Ammoniummengcn eh er- 
fassen, gerade fiir die heutige Zeit des Mangels an stickatoffhaltigen Diingemitteln 
hingewieaen. Und es werden dieW ege u. Verss. besprochen, dieses Ammoniakgas 
nutzbar zu mnehen. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 5eehoslovak. Rep. 44. 9 —10. 9/10. 
[24/9.*] 1919. Bobm.-Brod-Prag.) Blo ch .

H. Claassen, Die zu n tit in den Zuekerfabriken ubltchcn Mafie der Heitróhre 
und Filterpre/skammetn ais Orundlage fiir dereń Yereinheitlichuwg. Angabe der Er- 
gebnisse einer Umfrage hierUber bei den ZuckcTfabriken durch einen AusschuB des 
„Vercins Dcutscber Zuckeitechniker“ zu dem Zwecke, auf Grund dieaer Ergebnisse 
iu  einer Vereinheitlichung der MaBo zu gelangen. (Zcntrnlblatt f. Zuckerind. 28. 
243-45 . 20/12. 1919.) ROh l r .

Plahn-Appiani, Zur Physiologie der ZucktrrUbe■ Eine Nachricht, daB nach 
Łesonderer Vorschrift eingeraietete Samenriibcn nach melirmonatlicher Lagerung an 
Zucker zugenemmen haben, wird nach fruheren Ycrsa. dahin aufgckliirt, daB sich 
die Zuckerzunahme ais eine durch die Vordunstung yeranlaBte Erhohung der 
Trockensubatanz herausstellt. Umgekehrt hat sich je nach den Ernteyerhaltnissen, 
der MietenbeschafFcnheit uaw. erwiceen, daB das Gewicht der Riibenwurzeln wiihrend 
der Lagerung auch ebensogut zunehmen konne, der Zuckergchalt dann also schon 
*us diesem Grunde cntsprechcnd abnehmen miisse. (Zentralblatt f. Zuckerind. 28 
53. 18/10. 1919.) Bi.och.

K arl Urban, U ber cinige Ursaehen der unbekannłen Yerlusłe. Verss. behufe 
Peststellung der auftretenden Differenzen ergaben, daB die Hauptursache der un- 
bekannten Yerluste die fehlerhafte Entnabme yon Proben der siiBen Scbnitzel ist. 
Bei der Entnabme eines kleincn Musters werden unwillkiirlich langere Schnitzel 
yon hoherem Zuckcrgehalt ausgewahlt, mit den Fingern ergriffen u. aus der ganzen 
Schicht herausgezogen, wiihrend die kurzeń Schnitzel nicht erfaBt abfalleD. Bia auf
einen Fali wurde die Digestion im kleinen Muster hoher gefunden ais im groBereu. 
Bei einem so ungleichmaBigen Materiał, wie es frische Schnitzel sind, muB man 
entweder mindestena 2 kg Schnitzel zur Bereitung der zu analysiercnden Probe 
nebmen, oder das Durchschnittsmuster muB aus der ganzen Schnitzelmenge mit dem 
Tom Vf. yorgeschlagenen Musternehmer entnommen werden, mittels welchein aus 
der Schnitzelschicht zylinderformige Stucko herausgeachnitten werden, die man 
dann in der Hackmaschine zerhackt. Ea iat notwendig, die Art der Probeentnahme 
der frischen Schnitzel genau zu beatimmen und die GroBe der Hackmaschine, so
wie die Menge der zu zerhackenden Schnitzel anzugeben. Die grSfiten unbekannten
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Ver!uste entfallcn auf die Difiusion; vom Diffusionssafte angefangen, sind dio Ver- 
Inste nicht mehr so groB.

Ais weiterc Ursachen der unbekaunten Yerluste fiihrt der Vf. an: Ungenauig- 
keit und Nicbtreinhaltung der automatischen Riibenwagc, Schaum in den MeB- 
gef&Ben fur den DifFusionssaft, u. B. fliicbtiger Sauren, veranlaBt durcb Leuconostoc 
(was yerhiitet wird durch Zugabe von sataricrtem Saft samt Scblaram in die MeB- 
gef&Be nacb P s e n ic k a  oder durch Anbringung von Riihrwerken in den MeBgefiiBen), 
Nichtbeachtung des Kondenswassers aus den DifFuaionsaaftanwiŁrmcrn, Zera. von 
Zuckerlsgg. durch Kalk in Ggw. von LuftsauerstofF, Anwiirmung von Diinnsaft oder 
Sirup durch Rohrechlangen, die nicht yollig yom Saft bedeckt sind, Einziehen yon 
Saft nur aus einer Reserye, welchc mit mehreren anderen unten vcrbunden ist, voll- 
kommene Entleerung der Rcseryen, besonders der Sirupreservcn und anderos mehr. 
Ztschr. f. Zuckerind. der ćechosloyak. Rep. 44. 2—4. 2/10.1919. Pe6eka. d.B.) Bl o c h .

Abraham  W ijnberg, Amsterdam, Verfahren gum Wiederbelebcn von Ent- 
fSrbungskohle (Norit, Noir, Epurć, Eponit), dad. gek., daB man sie mit einer alkal. 
Lsg. von mindestens 2a/o Starkę auskocht und sie dann auawaacht und ausgliiht. — 
Je nach dem Grade der VerHnreinigungen wcrdon 2—25°/0ig. oder noch stUrkere 
Lsgg. von Natriumcarbonat oder kaustischer Soda zur Beliandiung der z. B. zum 
Reinigen yon Zuckerlsgg. benutzten Entfarbungskohle benutzt. Man kann beim 
Auswaschen auch ctwas Alkali in der Kohle bclasaen, wodurch nach dem Aua- 
gliihen eine Kobie mit crlibhter Entfarbungskraft erhalten wird. Das Ausgliihen 
8elbst erfolgt unter AbschluB der Luft bei Tempp. von etwa 200—1000° und 
dariiber. Die gegliihte Entfarbungskohle kann man nochmals mit W. auswaschen. 
(D.R.P. 317939, KI. 89c vom 9/7. 1914, ausg. 3/1. 1920. Die Prioritat der brit. 
Anm. vom 29/7. 1913 ist beansprucht.) M a i .

Joh. Pokorny, Ber Einflufi desBarometersland.es auf die Vahuum- wnd Mano- 
meteranzeige. Es wird der EinfluB des Barometerstandes auf die Angaben der in 
der Verdampf- oder Yerkochstation der Zuckerfabriken angebrachten Manometer u. 
Vaknummeter dargetan. (Ztschr. d. Zuckerind. d. iechosloyak. Rep. 44. 29—30. 
30/10. 1919.) Bloch .

K arl Urban, Uber ammoniakalisehes Schaumen der Nachproduktefiillmassen. 
Der Vf. macht auf eine bisher anscheinend noeh nicht beachriebane Art des 
Schaumens der hinteren Fullmassen aufmerksam. Z weiti Fiillmasse, auf ca. 92 Bg 
yerkocht und bei etwa 85—90° abgelassen, stellte sieh beim Ablassen in den 
Refrigerant ais eine dunkelbraune, blasenfreie M. dar. Im Verlaufe von 24 Stdn. 
nahm die Fiillmasse eine hellere, braune Farbę an, und der Mutterairup war voll 
yon Blasen. Zugleich hatte der Inhalt an Fiillmasse im Refrigerant nur 5—7°/0 
zugenommen. Die Fiillmasse yerbreitete einen deutlichen Ammoniakgeruch, ein 
imgcfeuchtetes Lackmuspapier, in der Luft des Refrigcrants gehalten, wurde sofort 
blau. Das Schaumen dauerte etwa 48 Stdn. Ais die Temp. auf etwa 70—75* 
gesunken war, horte es auf, die M. blieb aufgeschaumt, Ammoniak war weiter zu 
spiiren, das Schaumen war aber deutlich zum Stillstand gekommen. Die Atkalitat 
der Fiillmasse ging dabei nicht zuriick, in manchen Fallen war sie sogar gestiegen. 
Die Ursache des Schaumens konnte nicht Inyertzucker seiu, denn reduzierende 
Stoffe waren in dpr Fiillmasse nur in geringer Menge yorhanden. Mit steigender 
Sdckstoffmengc in der Fiillmasse schien auch die Menge des abspaltbaren Ammo- 
niaks zu steigen. Von Koblenaiiure wurde eine ziemliche Menge konstatiert und 
die gefundenc Kohlensauremenge entsprach nicht dem urspriinglicheu Kohlensauro- 
gehalt der Fiillmasse.

Es Bcheint, daB fur diese Art des Schiiumens zwei Rkk. die Ursache sind, 
cinerseits die Zers. der Aminosiiuren durch die infolge Obcrhitzung des Zucker* 
enUtandenen Prodd., d u rch  welche Zers. CO, entstand (nach Ma il l a k d  u . L a fa b),
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und femer bildeten sich wohl auch Aminosalze der Aminosaurcn, dereń Lsgg. 
beim Eindicben Ammoniak abspalten nach A n p r l ik . Das Anateigen der Alkalitiit 
der Fullmassen in einigen Fiillen erkliirt sich daraus, daB cin Teil des entstandenen 
Ammoniaks in der diehten Fiillmasse zuruckgehalten wurde. Wahrend des Kochens 
der Fiillmasse im Vakuum entweichen daraus leicht die sich bildenden Gase, des- 
halb ersclieint der Mutterairup der Fiillmasse beim Ablassen yollkommen klar, ohne 
Blasen, und crfit im Refrigerant bleiben die durch die fortachreitende Zers. ent- 
standenen Gase im Sirup und iiuBern ihre Wrkg. durch das Schaumen. (Ztschr. d, 
Zuckerind. d. £:echoslovak. Rep. 44. 21—24. 23/10. 1919. Zuckerfabrik PeSek a. 
Bahn.) B loch .

A. Herzfeid, HerstellungsmGglichkeit von Krystallzuckcr im Hauśhalt. Kritische 
Besprechung einer in Anzeigen der Tagespresse yerbreiteten, dabingehenden „Er- 
findung14 und Nacbweis der Unmoglichkeit ihrer Durchfuhrung. (Dtaeh. Zuckerind. 
44. 509. 24/10. 1919.) " Bloch .

M. von W ierusz-Kowalski, Ausbeute und Melasseąuotient. Scharfe Zuruek- 
weisung der Ausfuhrungen G aggells (Dtsch. Zuckerind. 44. 562; C. 1920. II. 
246) hieriiber, die Vf. in jeder Weise miBlungen erseheinen. (Dtsch. Zuckerind.
44. 610 — 11. 19/12. 1919. „Reinzucker“, Ges. f. Patentyerwertung m. b. H.) RUh l e .

Robert Schomann, Malchin, Verfahren zur Herstellung nicht krystaUisicrendcr 
Spcisesirupe, aus riibcnzuckerhaltigcn Fil. u. Kartoffcltruchtwasser nach Pat. 317165, 
dad. gek., daB man zwecks Gewinnung des KartoffelfrUchtwaśsers die Kartoffeln 
danipft und so stark abprcBt, daB der Stiirkegchalt des FruchtwasEers 5—10% bc- 
tragt, und dann letzteres nach Eindampfen unter 100° — falls dies noch erforderlich 
ist — mit so yiel Zucker oder Zuckerlsg. (eingedicktem Riibcnsaft, Ablauf, Melasse) 
yersetzt, daB der Gehalt des Gemisches an 1. Trockensubstanz 66% nicht uber- 
steigt. — Der Stiirkemehlgehalt der PreBfl. wird nach einer Tabelle aus dem D. 
der FI. ermittelt. (D.RP, 318795, KI. 89i vom 4/7. 191S, ausg. 10/2. 1920; 
Zus.-Pał. zu Nr. 317165; C. 1920. II. 377.) M ai.

Edmund O. von Lippm ann, Quantitative Bestimmung des Fein- und Feinst- 
kornes in Ablaufcn und Melassen. H. K a lsh o v en  hat im jayanischen „Archiy” 
27. 1560 u. 1663 eine yorlaufige Mitteilung erseheinen iassen iiber die quantitative 
Best. des ganz feinen u. mkr. feinen Komes der Melassen und Ablaufe mit Hilfe 
des Refraktometers. Die von K a lsho ven , sowie von H. L a n g g u th -St e c e r w a l d , 
Archiy 27. 1576 u. 1700, angeatellten Yerss. auf Grund dieses einfachen u. selbst- 
yerstiindlichcn Verf. fiihrlcn zur tiberraschenden Erkenutnis, daB uie Mehrzahl der 
gepriiften u. ais gut ausgearbeitet angesehenen jayanischen Melassen noch sehr er- 
hebliche Mengen feinstes Korn enthalten, meist 5—15%. Es erschien unzweifelhaft, 
daB iihnliche Befunde in Riibeuzuekerfabriken u. Raffinerien nicht ausgeschlossen 
seien. Und deahalb untersuchte T. HObener  auf Veranlassung des Vfs. eine An
zahl von Abliiufen, besonderB auch solche von schlecht gekochten oder behandelten 
miBglUckten Suden. Aus den erhaltenen Zahlen ist zu ersehen, daB von 15 Proben 
5 zwisehen 1 u. 5%, 7 zwisehen 5 u. 10% und 3 zwisehen 10 u. 13% Feiukorn 
enthalten. Es wird zu ferneren Unterss. in dieser Hinaicht angeregt. (Dtsch. 
Zuckerind. 44. 527. 31/10. 1919.) Blo ch .

XV, Garungsgewerbe.
Fr. L ow itz, Bcitrige zur Hopfenentlaugung. Die zweckmaBigste Hopfen- 

entlaugung iat diejenige, die den Hopfen schon yor der Yerwendung in derWurze 
in einen Zustand yersetzt, der seine Aualaugung durch die "Wtirze erleichtert 
Eine Bolche Vorbereitung ist die Zerkleinemng des Hopfens in Sehleudermuhlen. 
Derart zerkleinerter Hopfen wird so leicht und gut yon der Wiirze ausgezogen,
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daB man die Hopfengabe bis zu 25% und mebr Verringern kann. (Allg. Brauer- 
a. Hopfenzfg. 1920. 187. 18/2.) R am m stedt .

Ernst L u dw ig, Nebenverdienste in der Braucrei oder besseres und mchr B ierl 
Vf. empfiehlt die Herst. sogenannter EiweiBbiere nach dem Yerf. von MOUFANG: 
besseres AufschlieBen des Malzes u. Loslichmachen der EiweiBstoffe dureh Druck- 
kochen; Beschriinkung der Hefe auf Zucker u. Reduzierung ihrea EiwciByerbrauches 
auf ein Minimum. Das Bier wird auf diese Weise wesentlich yerbessert. Es wird 
eine hohere Malzmenge aus der Gerste, auch aus minderwertigen Gersten, gewonnen, 
eine groBere Biermenge, die, auf 1000-Zentner Frischgerste berechnet, bei 2% 
Stammwurze unabhiingig vom Lauterboitieh oder Maisehefiltereinrichtung sich auf 
ein Mchr von iiber 1000 hl beziffert, und endlich Vcrminderung des Bierschwandes 
auch bei bisheriger Arbeitsweise um 0,5—1,0% des AusstoBes, bei dauernd guter 
Gtirung und giirkraftiger Hefe, erzielt. Folgende Tabelle gibt Auskunft uber den 
ResteiweiBgehalt yerschiedener, nach bisheriger Methode gebrauter Biere, berechnet 
auf 10%ige Slammwurze im Yerglcicli zu EiweiBbieren:

Stamm EiweiB- Stamm EiweiB- Starnm- EiweiB-
Nr. wurze rest Nr. wurze rest Nr. wiirze rest

% g in 1 hl °/o g in 1 hl °l/o g in 1 hl

E iw e iB b i ere.
1. 3,6 196,5 13. 9,0 276,5 22. 6,0 433,3
2. 11,0 213,0 14. 5,1 278,4 23. 2,0 465,4
3. 6,1 237,7 15. 8,3 288,4 24. 4,0 467,2
4. 6,9 245,0 16. 8,8 289,4 25. 6,0 475,6
5. 5,5 248,5 17. 10,3 305,4 26. 6,0 481,7
6. 5,5 256,5 18. 3,5 341,5 27. 6,0 483,7
7. 3,8 256.8 19. 10,0 345,1 28. 6,0 486,6
8. 6,8 263,0 20. 6,8 365,2 29. 2,8 502,6
9. 6,5 264,0 21. 10,2 386,8 30. 2,8 513,4

10. 9,8 267,2 31. 7,0 535,6
11. 11,2 270.4 32. 2,5 546,5
12. 8,7 273,0 33. 2,5 595,2

Gegenuber den crsteren Bieren zeigen die EiweiBbiere um 00—150% mehr 
EiwciB, infolge dessen sind sie nahrhafter, schaumhaltiger und suffiger. Auf die 
Haltbarkeit liatte der hohe EiweiBgehalt nieht den geringsten nachhaitigen EinfluB. 
(Allg. Brauer- u. Hopfenzfg. 1920. 183. 17/2.) R a iim sted t .

Robert von H oesslin , Ratibor, O.-S., Yerfahren sum Yerhindern oder Bc- 
uitigen der Schaumbildung, insbesondere bei der Lufthefefabrikation, unter Yerweu- 
dung von Fett oder Ol in Emulsionsform, dad. gek., daB das Fett oder Ol dureh 
WasBerdampf emulgiert und das Kondensat, die Olmilch, in den notwendigen 
Mengen in geeigueten Zeitpunkten von oben dem Scbaumbottieh zugefuhrt wird. — 
Die Olmilch l. sich in der PreBhefenwiirze auf und bringt den Schaum zum Zu- 
sammenfallen. (D R..P. 317918, KI. Oa vom 14/11. 1916, ausg. 3/1. 1920.) Mai.

A. Banmann, Amerikanische Malze: Allgemeine Beurłeilung, Stickstoffuerhaltnis 
und Saure. Es sind funf amerikanische Malze von G. R oeder untersucht worden. 
Vf. kommt zu folgender Beurteilung: Schon rein SuBerlich Btellten die Malzproben 
ein sehr jninderwertiges Prod. dar. Allen fehlt das angenehme, frische Aroma, 
sie hatten einen dumpfen, in einzeluen Pal len einen ausgesprochen sauerlichen 
Geruch und waren stark yerunreinigt mit halben Kornern, Unkrautsamen, fremden 
Getreitekornern, Spelzen und Sand. Der Gehalt an W. ist sehr hoch, 6,88—9,62%; 
awei Malze hatten eine ungewohnlich lange Verzuckerungszeit. Die Farbentiefe 
der Wiirzen bewegte sieli zwischen dem Pilsner und Wiener Typus. Diie Ex- 
traktausbeute liegt unter der normalen. Die Lsg. des Mehlkorpers ist mangelbaft;
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der EiweiBgebalt ist durchweg aufiergewóhnlich hoch: 13,53—13,78°/0. Das Vcr- 
Łaltnis des 1. N zum Gcsamt-N ist bei dem einen Malz viel zu gering. Der Go- 
halt an koagulierbarem N ist in zwci Fiillen anormal. — Um diese amerikanisehen 
Malze vollig auszunutzen, ist in der Praiis ein besonders weitgehendes AufschlieBen 
und Nachverzuckcrung durch kalten Satz zu empfchlen. Wegen des Endverg5r- 
grades der Wurze muB eventuell das Maischverf. geiindert werden. — Schlechte 
Ausbeute, bober Gehalt an W., geringe Qualitat, ungleichmiiBiges Wachstum kenn- 
zeichnen die untersuubteu amerikanisehen Malze, sie sind minderwertige Prodd., 
die nur bei dem groBen Eohstoffmangel Verwendnng finden konnen, unter n. Ver- 
haUnisscn ais Brauware aber kaum in Betracht kommen. (Ztschr. f. ges. Brau- 
wesen 43. 25—28. 24/1. Munchen. Wissensehaftl. Station f. Brauerei.) E ammstf.d t .

F riedrich Wendel, Alkoholausbeuten aus Jiubenpuher. Die Eiibenmehle des 
Handela sind in ibrer Zus. sehr sehwankend und liefem infolgedessen sebr ver- 
sehiedene Ausbeuten an A. Entsprechend der Zus. einer guten Zuckerfabriksrube 
bat ein Eubenmehl folgende Zus.: 12°/0 W., 6,07°/, N freie Extraktstoffe, 4,6% N, 
61,2% Zucker, 2,7% Rohfaser, 0,39% Fett, 3,06% Asche. Bei einem mittleren 
Ertrag von 60 1 reinem A. aus 100 kg Zucker milBte ein solches Rubenmehl 36,7 1
A. ergeben. Die meisten der von der Versuchsanstalt des Vereins der Kornbrenner 
gepriiften Mehle ergaben aber nur 24—30 1 A., manche noch weniger, eins Eogar 
nur 13,51, was Vf. auf den Anbau zuckerarmer Ruben zuriickfuhrt. Bei der 
augenblicklichen Futternot bevorzugt der Landwirt Eiibensorten, die ihm moglichst 
hohe Ernteertrilge lieferu, und nimmt auf Zuckergehalt weuig oder keine RucksichŁ 
Die untersuchten EUbeupulver lassen erkennen, daB sie meistens aus Zuekerruben 
mit einem Zuckergehalt von 10—12% hergestellt waren, daB teilweise aber auch 
Rubenmelile gehandelt werden, die ausschlieBlich aus Futterruben hergestellt 
werden. Die Verarbeitung cines Futtcrriibenmebles ist yollig unwiitscbaftlicb, 
denn der Preis fiir das Rlibeumebl ist ein gleichmaBig hoher und unabliangig vom 
Zuckergebalt. — Die Vorteile des Rubenmehles im Vergleich zu fiischen Ruben 
sind folgende: Es bandelt sich um ein Dauerprod., welches das ganze Jahr hin- 
durch verarbeitet werden kann. Eine jede Kornbreunerei ist imstande, mit der 
vorhandenen Einriclitung diesen Stoff zu yerarbeiten, es eriibrigt sich also, was 
fur frische Riiben notig wiire, die Anscbaffung einer Riibenwasche und eine* 
Diimpfers. Diesen Vorteilen steht jedoch der auBerst hohe Preis des Riibcnmehls 
gegenuber, der durch die hohen Kosten der Rubentrocknung bedingt ist. (Brennerei- 
zeitung 37. 8489—90. 10/2.) R a m m ste d t.

Hermann K aserer, W ien, Verfahren zur Ansa.ucru.ng von Spiritusmaische, 
dad. gek., daB Spiritusmaische, besonders Melassemaische, auch Hefegut mittela 
Sulfitablauge in frisehem oder eingedicktem Zustande angesauert und sodann wie 
tiblich vergoren wird. — Die Sulfitablauge der Cellulosefabrikation wirkt nicht nur 
sauernd, sondern sie enthalt auch vergiirbaren Zucker und unterdrilckt infolge 
ibres Gehalts an schwefliger Saure und Phenolen schadliche Nebengarungen. 
(D.R.P. 3 1 7 9 9 8 , KI. 6b vom 30/10. 1917, ausg. 30/12. 1919. Die Prioritat der 
osterr. Anm. vom 2/11. 1916 ist beanspruebt.) Mai.

"Wilke, Uber eine eigenarłige Htrsłellung tton Hausessig. Vf. berichtet uber 
die Herst. yon Essig aus Zuckerlsg. mit Hilfe des B acter iu m  sy iin u m ; die 
Hutterpflanze wurde vor etwa 35—40 Jahren von einem Zuckerfabrikanten aus 
Brasilien mitgebracht und seitdem ununterbrochen weitergezuchtet. 0,5 kg Zucker 
auf 2 1 W., vorher gel. und gut aufgekocht, ergeben in etwa 6 Wochen einen vor- 
zuglichen Essig, der sich zum Eiumachen allcrdings nicht eignet. — Aus dem 
ąualleniibnlicben B act. ly l in u m  yerfertigt man neuerdings Kunstleder zu Glacć- 
handsebuhen, Buchdeckel usw. (Ztschr. f. tećhn. Biologie 7. 220. Nov. 1919. 
Schinne, Kreia Stendal.) R a m u s te d t.
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XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Puttermittel.
B erthold  B łock , Marmdadc. Krislische Besprechung der Darst. und Ver- 

tcilung der Marmelade, Bowie der za ihrer Bereitung notigen Materialien in Deutsch- 
land. (Zentralblatt f. Zuckerind. 27. 935—37. 27/9. 1919.) Bloch .

A lbert Heinem ann, Berlin-Wilmersdorf, Ytrfahrcn zur Herstellung eine* 
Kaffeeersatzmittels aus Kartoffeln, dad. gek., daB man die Kartoffeln in bekannter 
Weise in schuppenaitige Blattchen (Kartoffelflocken) ilberfiihrt und diese rostet. — 
Die Flocken haltcn eine bohere Rosttemp. alg Kartoffelwalzmehl aus, und der er- 
*eugte Kaffeersatz zeichuet sich durch leichte Klar- und Filtrierfahigkeit aus. 
(D.R.P. 3 09143 , KI. 53d vom 12/8. 1910, ausg. 24/12. 1919.) Ma i.

G. A. Becker, Uber die Triebkraft der Backpulner. Einwendungen auf den 
Aufsatz von Bb a u e r  (vgl. Cbem.-Ztg. 43. 645; C. 1919. IV. 1112). Der Vf. hfi.lt 
es fiir richtiger, die aufzuwendende Menge CO, auf 1 Pfd. Mehl und nicht auf 
Teigmasse zu beziehen, da im letzteren Fali eine zu groBe Unaicherheit gcschaffen 
wird. Mit der in den Richtlinien geforderten CO,-Menge crhaltcn auch rech; 
schwere Gebacke geniigend Triebkraft. Die Festsetzung einer Hoclistgrenze laBt 
8ich durchaua verteidigen, da bei der tJberschreitung ein gutea, leichtes Gcb&ck 
kaum zu crzielen ist. Die Verwendung von Jcohlensaurem Kalk in den in den Richt
linien zugelaBsenen Mengcn dient nicht zur Streckung des Backpuloers, pondem 
aur Umhullung des sauren Bestandteiles zur Erhohung der Lagerfahigkeit. Das in 
dem Aufsatz ungiinstig beurteilte Backpulver mit saurcm mtlchsauren Kalk hat sich 
łn der Praiis bewahrt. Kry stall wasser kommt ala Triebkraft. nicht in Betraeht; 
neben der zum Teig verwendeten Menge W. ist es belangloj. Die allgemeinc Ver- 
wendung von neut.ralem milchsauren Kalk ist durch Patcnte nicht verhindert. (Chem.- 
Ztg. 44. 56. 17/1. Offenbach a. M.) J ung.

Alb8rt F ischer, Hygienische Milchversorgung der GrofSstadte. Eine Buschrei- 
bung des modernen Milchbearbeitungsverf. beim Produzenten und im  Btiidtischen 
Milchhof, sowie der dazu benotigten Apparatur. (Gesundheitsingenicur 43. 9 —13. 
3/1. Bergedorf.) B o b iń sk i.

Erich Aschenheim und Georg Stern, tjber den Einflufl verschiedener Kohlen- 
hydrate auf die Gcrinnungsaorgangc der Milch. Es wurden yerachieden Btarke 
Milehmischungen (’/3, 7t u- !/a Milch) oline und mit Zusatz von Ilaferaclileim und 
Hafermehlabkocliungen zur Gerinnung gebraeht. Die Vorgiinge der Gerinnung 
wurden unter dem Ultramikroskop Yerfolgt; nach AbschluB der Gerinnung wurde 
die Gesamtmasse zentrifugiert u. Menge u. Konsistenz des Zentrifugats bestimrat. 
In einer zweiten Versuchsreihe wutden dieaelben Mischungen unter Zusatz von 
Zuckerlsgg. verschiodener Konz. in derselben Weise unteraucht. Verwendet wurde 
Nahrzueker, Rohrzucker, Milchzucker. SchlieBlich wurde noch die Molko dieser 
Lsgg. auf ihre Oberflachenspannung hin betrachtet. Die Unterss. ergaben, daB 
Zusiitze einea Sclileimea oder einer Mehlabkochung die an sich kompakte Gerinnung 
einer Kuhmilch-Wassermiscliung bedeutend lockerer und feinflockigcr werden lassen, 
so daB sie in phyaikalischer Bezieliung der Frauenmilch ahnlicher werden. Dis 
Gerinnung bei Haferschleimmischungen ist noch feiner ala bei Hafermehlmiachungen. 
Die Zuckerzusiitze wirken in hoheren Prozenten in ahnlicher W eise , doeh nie so 
ausgesprochen wie dic Polysaccharide; dies gilt besonders vom Milchzucker, wiih- 
rend Rohrzucker den geringsten EinfluB auf die Gerinnung ausiibt. Auch die 
Gerinnbarkeit der Milchzucker-Wassermischung wird durch Zusatz eines Poly- 
Baccharids giinstig beeinfluBt. Mit steigender Zuckerkonz. nimmt die Oberfliichen- 
epannung der Molken ab. Auch Zusiitze von Schleim- und Mehlabkoehungea 
scheincn dieselbe Wrkg. auszuuben. (Beri. klin. Wchachr. 57.156—57. 1G/2. Dussel
dorf, Akademische Kiuderklinik) B o b iń sk i.
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Franz Lehmann, Gottingen, Verfahren zur Umicandlung von cellulosehaltigcn 
Sto/fen in Icichtcerdaulichc Futtermittel, durch Erhitzen mit Alkali, dad. gek., daB 
den die AufschlieBuug bewirkenden Alkalien zweckmiiBig am Ende der fik. Sauer- 
BtofF in Form von Druckluft. oder sauerstoffabgebenden Stoffen oder von beiden zu- 
gleich, mit oder ohne Zusatz von Sauerstoffubertragem zugefiihrt wird, zu dem 
Zweek, einen Teil der Cellulose zu Siiuren zu oxydieren, dadurch das Alkali ab- 
zustumpfen uud sofort ein sehmaekhaftes Futtermittel zu erzielen. — Ais sauer- 
stoffabgebende Stoffe siud Natriumsuperoxyd uud Kaliumsalpeter und ais Sauer- 
stoffiibertriiger Eiseu- und Mangansalze genannt. Es ist moglich, nouli mit einem 
Natronzusatz vou 8 —10% zu arbeiten, dessen Verwenduug im Interesse einer er- 
hohten AufschlieBung wUnschenswert seiu kann, ohne den Geschmaek des Endprod. 
zu beeintrftchtigen. (D R  P. 307616, KI. 53g vom 16/7. 1916, ausg. 18/11. 1919) Ma i.

Holstein-Oelwerke, G. m. b. H., Altona Balirenfeld, ['er fakr en zur Geicinnung 
der Ndhrstoffe aus den Bassiesamen, insbesondere den Prefiruckstanden dtrsclben,
1, dad. gtk., daB die zerkleiuerten Samen, bezw. PreBriiekstande mit W. zu einem 
Brei angerlihrt, schwach angesauert und dann eventuell unter Druck erhitzt werden, 
um Sapotoxin und Bitterstoffe zu zers. und unl. abzuscheiden, sowie um gleich- 
zeitig die vorhandene Starkę in Zucker umzuwandeln, woranf der so vorbehandelte 
Brei getroeknet, alsdanu durch Behandeln mit verd. k. A. oder einem anderen verd. 
k., mit W. misehbaren organisehen Losungsmiltel yon Bitterstoff, Sapogenin uud 
Fettsanre und darauf durch Behandeln mit starkem warmen A. oder einem anderen 
starken warmen, mit W. misehbaren organisehen Loaungsmittel von Neutralfett 
befreit wird. — 2. Ausfiihrungsform des Verfs. nach Anspruch 1, dad. gek., daB 
die fi. vou den festen Bestandteilen des yorbehandelten BreieB getrennt werden, 
die FI. neutralisiert, eingedampft uud ais Sirup oder in gerostetem Zustande ais 
Zuckercouhur oder Kaffeersatz benutzt wird, wiihrend der PreBruekstand nach dem 
im ersten Anspruch bezeichneten Verf. weiter behandelt und dann ais Futtermittel 
Yerwendet wird. — 3. Verf. nach Anspriiehen 1 und 2 , dad. gek., daB an Stelle 
von Bassiesamen Bo/Skastanien, Eićheln, Bohnen oder andere Bitterstoffe, bezw. 
Saponin oder Bitterstoffe und Saponin enthaltendo Olfriiehte in der beschriebeuen 
Weise behandelt werden. — Das durch die Saurebehandlung aus dem Sapotoxin 
entstandene Sapogenin ist auch in k. A. 1.; es kann deBhalb zusammen mit dem 
Fett entfernt werden. (D .fiP . 318413, KI. 53g vom 26/9. 1916, ausg. 15/1. 1920; 
Zus.-Pat. zu Nr. 250144; C. 1912. II. 8S6.) Ma i.

H einrich Liiers, Die Bestimmung der Wasscrstoffionenkonscntration und ihre 
Bedeutung fiir die Lebensmittelchemie. Vf. berichtet in soinem Habilitationsyortrag 
ttber die Methoden der Best. der Wasserstoffiouenkonzentration, iiber den Wert 
der Methoden und iiber die Bedeutung der Wasserstoffiouenkonzentration fiir die 
Lebensmittelchemie. Die Titrationsyerff. sind hierzu nicht geeignet, da wiihrend 
der Titration das in der Lsg. yorhandene Gleichgewicht fortlaufend gestort wird. 
Es werden 3 Typen das Gleichgewicht nicht oder nur so wenig ais moglich 
storender Methoden abgehandelt. Die Methoden der ersten Gruppe messen die 
Geschwindigkeit einer cbemischen fik., die unter dem katalysierenden EinfluB des 
Wasserstoffions eine merkliche Besehleunigung erfiihrt. Die zweitc Gruppe um- 
faBt die Verff., bei deuen aus der Arbeitsfiibigkeit chemischer Systeme, die der 
Konz. an H'-Ionen proportional ist, auf diese selbst geschlosseu wird. Zur dritten 
Gruppe gehoren die colorimetrischen Methoden, die gestatten, durch die Fiirbung 
eines Indicators von bekanntem Umsehlagspunkt den Siiuregrad der Lsg. zu er- 
mitteln. — An Hand einiger Beispiele weist Vf. auf die Bedeutung d erH + -Ionen- 
konzentration fur die Lebensmittelchemie hin: Weinchemie, Bierbereitung, Baek- 
prozeB. (Ztachr. f. techn. Biologie 7. 186—202. November. [21/8.*] 1919. Miinchen, 
Chem. Abt. d. techn. Hoelisehnle.) Rammst^ d t .
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X V n . Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
W. H erbig, Jaliresbericht auf dem Gebiete der Fette, Óle und Wachsarlen fili 

die Jahrc 1917 und 1918 und Erganmngen z u dcm Bericht fiir 191G. (Seifen- 
fabrikant 39. 605; C. 1920. IV. 203.) Fortsetzung des Bericbts. — (Seifenfabrikant 
40. 65—66. 4/2. Chcmnitz.) F onrobert.

P. Lindner, Zur Fettgcwinnung aus Kleintieren. Auf der Suche nacb neueu, 
iioch unbenutzten Fetfąucllen bat Yf. auf den Fettgebalt der Fadenwiirmer, Milben, 
Blatt- und Scbildliiuse, der Eaupen von Scbinetterlingen und Motten, der Larven 
von Getreidekafern usw. hingewieaen und angeregt, dieselben bei masaenhaftem 
Auftreten zu sammeln und auf Fett zu verarbeiten; augenblicklick wiirde sich das 
bei dem hohen Stundeulolm zu teuer stełlen. Nach dem „Tropenpflanzer“ (Ztachr. 
f. Abfallyerwertung 1918. Nr. 15) hat man in Argentinien Heuschrecken getroeknet, 
gemahlen und mit Benzin, Erdol oder Schwcfelkohlenstoff und weiter nocb mit A. 
behandelt; 1 t frischer Heuschrecken lieferte 160—180 kg Fett, das Tier enthii.lt 
ale o feucht 16—18 % Fett. Sclion im Februar 1914 bat Vf. das Verf., fett- 
speichernde Mikrob en zur Gewinnung von Fett auf Abfallstoffeu zu ziichten, zum 
Patent angemeldet. Der Mangel an Rohstoffen withrend dea Krieges lenkte 
die Aufmorksamkeit auf dio Ausnufznng von Fiikalien. In der AtissehuBsitżung 
der Diingerabteilung der Deutschen Landwirtschaftagesellschaft im Februar 1920 
hat Vf. einen Vortrag ttber: „Eine naturgemaBe Aufarbcitung von Fiikalien dureb 
FIiegenlarven“ gehalten. Die Naehkommenscbaft von 14 Fliegenweibchen liefert 
nach 4 Monaten so viele Larven, daB durch diese in wenlgen Tagen der tagliche 
Anfalł der Fiikalien von 70 Millionen Mcnsclien (140000 kg) anfgearbeitet werden 
kann; die Nachkommenschaft von 365 X  14 =  5110 Weibehen wiirde den jiibr- 
lichen Anfatl bewiiltigen und am Ende einer Woche etwa 22995 t Fett u. 76650 t 
EiweiB in ihren Leibcrn aufgespeichert haben. Yf. besprieht dann die Einrichluug 
yon Madenzuchtanstalten u. den Gang der Ziichtuug. Daa ganze Problem dihfte 
yolkswirtschaftlich yon groBter Bedeutung werden. (Ztschr. f. techn. Biologie 7. 
213—20. November 1919.) R am m stedt.

J. Leim dórfer, Leitfaden- zur Mchrjrrodulction von Fettcn. Yf. scbliigt vor, 
ein Forschungsinstitut fiir kiinBtliche Fette zu errichten. Er schildert die Moglich- 
kciten, die sich aua der cbemischen Einw. auf KW-stoffe, aus den fermentativen 
Yerss. zur Erzeugung von Fett fiir die Zukunft ergeben. (Seifensieder-Ztg. 46. 
735-36 . 18/11. 761-63. 28/11. 787-89. 9/12. 1919 ) SchOn f e l d .

Fliissige Toiletteseifen. Die Arbeit enthiilt cinige paaaende Vorschriften 
sur Herstellung Yon fl. bleibenden Toiletteseifen. (Seifensieder-Ztg. 46. 402—3. 
8/7. 1919.) SchOn f e l d .

Pani V erbeek, Bcitrdge zur Glycerinfabrikation. Schilderung der Glyceriu- 
gewinnung aus den Seifensiederunterlaugen. (Seifensieder-Ztg. 46. 649—52. 17/10. 
7 0 5 -7 . 7/11. 731-35. 18/11. 819-20. 18/12. 846 -48 . 30/12. 1919. 47. 2 - 6 .  9/1.
1920.) SchOn f e l d .

R udolf Koetschau, Hamburg, nnd R udolf Heinrich, Miinchen, Waschmittel.
1. Ans zerkleinerten oder gepulyerten, gegebenenfalla zu Stiicken gepreBten Eier- 
echalen bestehendes Waschmittel. — 2. Waschmittel, dad. gek., daB man gepulverte 
Eierschalen anderen Waschpulvern, Handwaschmitteln, Seifen, Riechstoffen, Bleich- 
mitteln, Fleckenentfernungsmitteln o. dgl. einyerleibt. — Die Wrkg. des Wasch- 
mittela wird anseheinend durch das in den Poren der Eierschalen in feinster Vcr- 
teilung yorhandene EiweiB oder das ZuBammenwirken des letzteren und dea 
Calciumcarbonats bedingt. (D.R.P. 317081, KI. 8i yom 18/8. 1918, ausg. 28/11.
1919.) M a i.

Chemische Werke Mnnchen Otto Bario ober, G. m. b. H., Augsburg, Yer-
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fahrcn zur Herstellung eines pastenformigen Waschmittels, 1. dad. gek., daB man das 
in W. suspendicrte Natriumbicarbonat in feinem Strahl langsam in eine mit hoher 
Umdrehungszahl arbeitende Misek-, Forder- oder Kraftmaackine mit Flugel- oder 
Sckaufelriidern (insbesondere Zentrifugalpumpe) einfiihrt, in weleher mit Magnesium- 
hydroxyd gleichroiiBig gemischtes Wasserglas kreist. — 2. Verf. gemaB Ansprnck 1, 
dad. gek., daB die Einfukrung des Natriumbiearbonats in die Saugleitung der 
Misckvorricktung in unmittelbarer Niihe der letzteren erfolgt. — 3. Verf. gemaB 
Anspruch 1 und 2, dad. gek., daB die Einfiikrung des Natriumbiearbonats unter 
Druck stattfindet. — 4. Verf. geiniiB Anspruch 1—3, dad. gek., daB das Natrium- 
bicarbonat durch Koblensiiure ersetzt wird. — (D.R.P. 318161, KI. 8i vom 4/5.
1918, ausg. 8/1. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 314909; C. 1919. IV. 1116.) Ma i.

K. W eber, Uber Seifcnanalyse. Vf. kat saratliche Mctkoden fiir Seifenanalyse 
yergliclien und schildert diejenigen, die von ihm beyorzugt werden. Er unter- 
scheidet: a) zwiscken Betriebskontrollmethoden u. b) Methoden zur Analyse fremder 
Fabrikate. W a a serg ek a lt der S e ife :  a) Metkode von P a h b io n ; b) Xylolmethode 
von H o fm a n n -Ma rcu rso n . G rcsam talkali: a) 3 g Suitę, in W. gel., werden mit 
*/,-n. HC1 und Methylorange titriert, bis nach Kochen die Rosafarbung bestehen 
bleibt. b) 4 g Seife in 200 ccm W. werden mit 100 ccm n. HC1 verkocht, bis die 
FettsSuren klar obenauf schwimmen, und laBt erkiilten. Auasckiitteln mit A. oder 
PAe. Die Fettsiiuresekicht wird 3 mai mit 100 ccm 5°/uig. NaCl-Lsg. ausgeschuttelt. 
Zuriicktitrieren der sauren, was. Lsgg. mit n. NaOH nsw. F r e ie s  A lk a li wird 
nach D a v id s o h n , bezsy. nack St o c k h a u s e r  und T r a is e r  bestimmt. A lk a li-  
carbonat: Nack D a v id s o h n . F e ttsa u r e n :  a) mittels der LteniNGsehen Biirette. 
b) Ausatkerungsmetkode. Cocos- und palmkernkaltige Scifen: nach G-o l d s c h m id t . 
S o d a g eh a lt yon  S e ifen p u lv e r :  5 g Palver werden mit ętwas W. yersetzt und 
mit n. HC1 u. Methylorange titriert. Aufkochen, wobei die Rosafarbung bestehen 
bleiben muB, widrigenfalls Zusatz von n. HCl. Zusatz yon A., so daB die Lsg. 
506I(, A. enthalt, Titrieren mit n. oder KOH nach Zusatz von Phenolphthalein. 
Hierbei werden die Fettsiiuren wieder yerseift. Die nun yerbrauchten ccm n. KOH 
werden yon den yerbrauchten ccm n. HCl abgezogen, und dio Differenz wird auf 
Soda berechnet. (Seifensieder-Ztg. 46. 652—54. 17/10. 1919.) Sc h On f e l d .

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

Nesselanbau-G. m. b. H ., Berlin, Verfahren zur Ocwinnung von spinnbaren 
Fastrstoffen o«s Eohpflanzen und sur Herstellung von Papierstoffen hieraus unter 
Verwendung von Ólen, dad. gek., daB das Ausgangsmaterial mit Emulsionen yon 
mineralischen Olen oder mit Halogenkohlenwasserstoffen in emulgierter Form be- 
handelt wird. — Die Ole werden mit einem der bekannten Mittel zur Loslich- 
maehung oder Emulgierung zusammengebracht, z. B. Seife, aufgeschloasenem Leim, 
gelostem Casein, sulfonierten Ólen, wie Ricinusolsulfosiiuren u. dereń Salzen. Der 
VorteU des Verf. besteht darin, daB gleichzeitig mit der Einw. der Koklenwasser- 
stoffe, ikrer Abkommlinge oder der Ole eine Einw. des W. stattfindet, und daB die 
Einw. der Ole und der Halogenkohlenwaaserstoffe besonders schnell stattfindet. 
(D.R.P. 318203, KI. 29b vom 2/2. 1918, ausg. 9/1. 1920.) Ma i .

Eranz Gahlert jun., Weipert, Bohmen, Verfahren zur Herstellung sogcnannter 
Luftstickereien unter Beseitigung des wollenen Atzgrundes, 1. dad. gek., daB der 
Atzgrund in bei Vcrwendung baumwollener Stoffe bekannter Weise mit dem At*- 
mittel impragniert und dio zera. Wirkung der Impragnationsmittel auf den Stick- 
grund durch Diimpfen ausgelost wird. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., 
daB der Atzgrund mit bei erhohter Temp. wirkenden alkal. Mitteln, z. B. Bicarbo-
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naten der Alkalien, behandelt -wird. — 3. Yerf. nacli Anspruch 1 u. 2, dad. gek., 
dafl die Stickereifaser zum Schutze mit Ammouiumsalzeu priipariert wird. — Es 
wird die scbiidliche Wrkg. der Atzmittel auf die Wollfaaeni der Stickerei sicherer 
yerhindert ais bei dem Laugenkochyerf. (D.R.P. 317754, KI. 8n vom 3/10. 1913, 
ausg. 20/12. 1919.) Ma i.

P. Ebbinghans, Holldnderbauart und Stoffcharakter. Bei VergleichBversuchen 
iiber die Mahlweiae zeigte sich, daB in Hollandem, bei denen der Boden des 
Troges eine steigcnde Linie bildet, bei liohcr Stoffdiehte schon nach kurzer Zeit 
atarke Schmierigkeit eintrat, wiibrend bei modernen Hollandem mit schiefcr Ebene 
roń der Itropfkrone bia zum Eintritt zwischen Grundwerk und Mahlwalzen- 
bemesserung selbat nach rnehr ais doppelter Mahldauer der Stoff noch roschen 
Charakter hatte. Das erkliirt sich dadurch, daB, wie eine steigende Oberflache 
die Faser des Stoffauflaufs in die Quere drangt, sich auch bier die Faser 
kórper mehr oder weniger qucr vor die Mahlwalzc und das Grundwerk legen, 
*nd sich ein ąuetschendcs Schaben gcltend macht. Die Zellstoffaserbiindel werden 
xlso gowiasermaBen zeifleischt, und die Einzelfasern schlanker und geachmeidigor 
gemacht. Bei dem sich rasch drehenden Holliinderinhalt auf der von der Kropf- 
krone bis zur Gesehirrzone durchweg gesenkten Trogbahn dagegen zirkulieren in 
der Langsrichtung die meiaten Einzelfasern, und je sehneller der Umlauf, deato 
groBcr ist die Schadigung der Faserkorper dureh Zerschneiden und Zerhacken in 
der Querrichturig, was bei der verminderten gegenseitigen Reibung der Faaei (lachen 
um so nacliteiliger auf die Yerfilzuugsfahigkeit der Ganzmassc wirkt. (Papierfabr. 18. 
60. 23/1. Kopenhagen.) S 0 v e r n .

Zusammenpaasung des M ahlgeschirrs fiir HoTlander. Es empfichlt sich, 
Walze und Grundwerk gleich im Troge mechaniscli zusammenzupassen. Es ist ein 
A pparat gebaut worden, der ahnlieh dem bewahrten Schnitzer-Schleifapp., von 
sinfacher Bauart, haudlich und iiberall verwendbar, von jedem Handwerker zu be- 
dienen u. billig ist. Die D. R. G. M. 712876 u. 712877 aebutzen solche Apparato. 
(Papierfabr. 18. 78. 30/1.) SOy e b n .

G. Schumann, Entfern\ivg ton Druckcrsćhwarec. Bedruektes Papier ist eia 
recht und vielseitig brauehbarer RohstofT fiir z. B. Affichen-, Prospekt-, Umsehlag- 
und Packpapierc und Kartons, und der Grauton von Druckpapier gibt einen sehr 
guten Ausgangspunkt fiir braune Farbtone. Auch bei Schulheften ist ein Abtriiben 
der Farben notig, und selbBt in weiBen Papieren liiBt sich unbeachadet eine ziem- 
Hche Menge bedruckten PapierB mitverbrauchen. Die Entfernung der Drucker- 
schwśirze kann daher yielfach gespart werden. (Papier-Ztg. 45. 378—79. 8/2. 
Bchmiedeberg i. R.) SOy e r n .

M eta Sarason, Berlin, Yerfahren zum Vermciden der Schimmelbildung auf 
Pajpkrgarn und Erzeugniasen aus solehcn, dad. gek., daB mnn das Garn oder die 
Kneugnisse mit Zellstoffextrakt impriłgniert. — Das Trankcn mit Zellatoffextrakt, 
am besten mit yergorenem ZcllstofF, ist ein Schutz gegen eine den Papierfaden 
sigentumliehe, spezifische, die Zermurbung des Fadens bewirkende weiBe Schiinmel- 
pilzkrankheit. Der dureh Yergarung zuckerfrei gewordene Estrakt liefert eine 
klebfreie u. griffige Appretur. (D.R.P. 318307, KI. 8k yom 9/2. 1918, ausg. 9/1.
1920.) Ma i .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Coln a. Rh., Ver- 
fahren, die Weichheit und Gcschmeidigkeit geformter Gebilde aus Cellulosederivaten 
iu  erhóhert, gek. dureh die Verwendung des Amyliithers des /?-Naphthola. — fi- 
Naphtholamylather besitzt den Vorteil, daB er flUssig, unl. in W. ist, einen hohen 
Kp. besitzt u. sich vor den schon ais Campherersatzmilteln empfohlenen Naphthol- 
iithern dureh groBere LiehtbeBtandigkeit auazeiehnet. Er ist brauchbar zum Ge-
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sehmeidigmachen von Acetyl-, Nitro-, Athyl-, Propyl- u. Benzylcellulose. (D.E.P. 
307125, KI. 39b vom 9/5. 1917, ausg. 3/1. 1920.) ’ M a i ,

Deutsche Knnsthorn-Gesellschaft m. b, H., Hamburg, Verfahren zur Herstel
lung plastischer Massen aus Casein, dad. gek., daB pulyerformiges Casein, mit 45°/, 
W. vereiuigt, in noch immer pulyerformigcm Zustande auf angewarmten Walzen 
durch offenes Kneten in plastische Form gebracht, gleichzeitig mit den gewiinschten 
Farben und Zuaiitzen yermiacht, homogenisiert u. von dem uberfliissigen W. durch 
Abdampfen befreit wird. (D.R.P. 317721, KI. 39b vom 21/8. 1915, ausg. 20/12.
1919.) Ma i.

Schall, Herstellung von Schreibtafeln aus Kunstsćhiefer oder mittels Kunst-
echiefcranstrichcn nach der Patentliteratur. Patcntliteraturzusam m enstellung. (Kunat- 
Btoffe 9. 311—12. 1/12. 1919. Berlin-Grunewald.) P f l Wck e .

XIX. Brennstofle; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
L. Steiner, Die elektrischen Antriebe in der ErdSlindustrie. Nach einem ge- 

schichtlichcn Obcruliek erortert Vf. die Vorteile der elektrischen Antriebaart, die 
Art der StromgCwinnung und die Wahl der Stromart. Er behandelt dann weiter 
dio einzelnen Bohryerff. (Seilbohr-, Stangenbohr-, Schnellschlag-, Drehbohryerf.), 
das Fordem (Pumpen mittels Kehrrad- und Sehwengelbetrieb, die Pumpen ameri- 
kaniacher Bauart), den Schopfbetrieb, die Ólfórderung durch Schachtbetrieb, die 
Hilfa- und Nebenbetriebe, die elektriache Ausriistung (Motoren mit KurzachluB- 
lilufer, Motoren mit Schleifringliiufer, mit eiugebauten Fliehkraftaulaaaem und um- 
laufenden Wideratiinden, mit Schlcifringlaufer und Fliehkraftanlasser, mit selbst- 
tatiger Gegenschaltung), die AnlaBregel- und Sehaltapparate (Trennachalter anter
Ol, Schaltkiisten mit selbBttatigen Olschaltem, AnlaBtransformatoren fur Handbe- 
tiitigung und fiir selbsttiitige Auslosung, Stcucrschalter, Regelwideretiinde, Tempe- 
raturschalter), die Beleuelitung (Beleuchtungstransformator, Inatallationaapparate fur 
exploaionagefahrliche Riiurne — , Sicherungen, Gluhlampenfaasungen, Schalter), 
blockierbare Apparate, Verbindungalcituugen, Motwhauschen und Prufraum. Den 
SchluB bildcn statiatische Angabcn. (Petroleum 15. 9—18. 1/10. 75—77. 10/10. 
111—14. 20/10. 152—55. 1/11. 226 -30 . 20/11. 268 -71 . 1/12. 315-20.10/12. 354-58 . 
20/12. 1919. 4 0 0 -3 . 1/1. 445-48 . 10/1. 499-501. 20/1. 557—59. 1/2. 598—99. 9/2.
1920. Siemensstadt b. Berlin; Zentralbl. f. H. & W. 23. 711—16. 5/9. 739—42. 15/9. 
771-74 . 25/9. 803—7. 5/10. 837—40. 15/10. 869—71. 25/10. 1919.) R osentłial.

W. K ollm eier, Grubcńbrand auf der Schachtanlage Westerholt der Prcuflischen 
iiergiiispektion 3. Die Uraache des am 28/2. 1919 im Sildoatfelde der II. Sohle in 
der Grenzabteilung von Floz 3 ausgebroehenen Grubenbrandea ist darauf zurftek- 
zuflihren, dnB die aus der Firate von Ort 3 ansschlagende Kohle in den noch nicht 
yollstiindig rersetzten Streb von Ort 2 nach 3 rollte. Durch den in der Folgę auf- 
tretenden starken Gebirgsdruck und der dadurch heryorgerufenen Wiirmeentw. 
wurde die zermalilene Kohle entziindet. Der Brand wurde durch Eraticken zum 
Erloschen gebracht. Vf. beschreibt eingehend die getroffenen MaBnalimen. Ea hat 
sich a la zwcckmaBig ergeben, die Schutzdamme aus zwei getrennten Mauern zu 
errichtcn; auch empfiehlt ea sich, atatt des einen Rohres in der Firate auch je 
eines in der Mitte zwisehen Firste und Sohle. sowie an der Sohle zum Entnehmen 
von Gasproben einznmauern u. mitVentilen zu yersehen, da aich dann die Mengen 
der yorhandenen Gase bei ibrer yerschiedenartigen Schwere genauer festatellen 
lassen. (Gliickauf 56. 6—9. 3/1. Buer i. W.) Ro sen th a i,.

B. Schapira, Gastauger in Kofaofcnanlagen. Betriebstechnische Erfahrungen 
an dem zum Absaugen der Gase ans den Retorten oder Koksofen dicnenden Gas- 
eangern, sowio Beachreibung der yerachiedcnen Bauarten ais umlaufender Flilgel-
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gassauger, ala Kapaelradgebliise oder ala Turbogebliiae. (Feuerungstechnik 7. 93 
b is  94. 15/3. 1919.) PFLtłC K E.

Behr, Kolcsbrikett. Eg wird uber die giinstigen Erfabrungen im Gaswerk Kol
berg bericlitet, die mit Briketta aus Koksklein und Rsuęhkammerlosche unter Zu- 
aatz von Hoizkohlengrua gcmacht worden sind. Weiter sind Verss. gemacht worde^ 
dem Brikettiergut diis in der Teerdeatillation erzcugte granulierte Hartpech in 
Graupcnform ungemahlen beizugeben. Ea bat sieli gezeigt, daB diese Graupen, 
welcbe poroś, bezw. nicht massiy sind, sich innig mit dem Brikettgut mischen 
lasaen u. sich im Mischtrichter unter Verwendung uberhitzten Dampfcs sehr leicht 
auflosen. Bei der Brikettierung iat trotz Graupcnform kein groBercr Prozentaatz 
•Hartpech ais bei der gefiircbteten Staubform des Peches notig. (Journ. f. Gasbeleuch- 
tung 62. 552. 20/9. 1919.) P flU cke.

Gwcsdz, Der Destillationsprozep in Vertikalretorten. An Iland der tabella- 
rischen Obersiehten werden die auf dem Gaswerk Amsterdam-Siid ausgefiihrten 
Unterss. iiber den DestillationsprozcB in Vertikalretoiten mitgeteilt. (Feuerungs- 
technik 7. 143—44. 15/6. 151-52 . 1/7. 1919.) PFLttCKE.

Gwoadz, Der gegenicartige Stand der Brcnnstoffvcrgasung in Gasgeneratoren. 
Vf. behandelt zuniichat nach einleitenden Worten iiber die Grundform des Gas- 
generatorB die chemisehen Vorgange bei der Vergaaung des KohlensiofFs durch O, 
die Zera. vou Wasscrdampf an gliilienden Kohlen und die gleichzeitige Einw. voc 
Luft und Wasserdampf darauf, sodann die Temperaturyerhaltnisse und die Gas- 
bildung am Generator. Die Zus. des Endgases ist in hohem MaBe von der Gas- 
bildung in den heiBercn Scbiehten der Yergasungszone abhiingig. Ist sie in  letztcrer 
nicht weit genug yorgeschritten, so werden die weniger heiBen Schichten nicht 
viel mehr zur Erzielung eines Gases von niedrigerem CO*- und HsO Gehalt bei- 
zutrngen yermogen. — Die Hauptgesichtspunkte far den Wasserdampfzusatz bei 
der Generatorgaserzeugung sind folgende: 1. Erzielung eines Gases von groBercm 
Heizwert und eine bessere Ausnutzung der Brennatoffwiirme; 2. Erleichterung des 
Gaserzeugerbctriebes durch das Arbeiten mit weniger hohen Tenipp. Einen Ein- 
blick in die im Breunstoffbcttc eines Gaserzeugers, sich abspielenden Vorgiinge 
haben insbesondere die von K. W e n d t ,  von K. N e u sian n  und von B oonb und 
W h e e le e  angcstcllten Untereuchungeu ermoglicht. Lctztere stellten den beBten 
Wirkungsgrad der Yergasung (etwa 78%) bei einer Dainpfmenge yon 0,45 kg auf 
Lkg Steinkoble fest. Der thennische Wirkungsgrad des Mondgasgenerators bleibl 
weit hinter dem des gewohnlichen Generators zuriick. Er ist deshalb nur wirt- 
nchaftlich, weun wertyolle Nebcnerzeugnisse gewonneń werden. Zum Sehlusse er- 
firterfc Vf. noch dic Yeranderung der Zus. des Generatorgases nach dem Verlassen 
derBrennstoffschicht. (Braunkohlel8.455—61. 29/11. 467—70. 6/12.1919.) R o s e n th a l .

Carl Linek, Saarbrucken, Schwelretortenanordnung, insbesondere fiir Yergaser 
oder andere Entgasungseinrichtungen, dad. gek., daB die Retortę in mehrere selbst- 
standige Kammern unterteilt ist, von denen jede einen eigenen Boden und eine 
sum Herausfordei n des behandeltcu Gutes geeignete F6rd.ereinrichtung besitzt. — 
Die Pressung der untoren Stoffmengen wird dann in einem der yorgenommenen 
Unterteilung iu Kammern entsprechenden MaBe yerkleinert. Zugleieh wird der 
Volumquersehnitt und die Yolumhohe -in entsprecheudem MaBe yermindert, ao 
daB die Entgaaung nnter mogliehst gleichmaBigen Bediugungeu vor sich geht und 
Scbwitz- und Hemmungszoneu innerhalb des Gute3 yermieden werden. Eine be- 
sonders yorteilhaftc Benutzung dieses Erfindungsgegenstandes besteht darin, die 
Kammern hintereinauder zu schalten, wodurch ebenfalls die Pressung des behandelten 
Gutes entsprechend yerringert und damit dem scliadlichen Zusammenbacken des 
Gutea yorgebeugt wird. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 317710, KI. 24 e 
vom 25/10. 1917, ausg. 23/12. 1919.) Sch a r f .
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A. Fischer, Die Yerlcokung von Tetrpech. Kurzer Bericht Uber die wiihrend 
des Krieges neuerstandene Industrie der Herst. von Pechkoks fur Elektrodenkolilen 
(Journ. f. Gaabeleucbtung 62. 510—13. 6/9. 1919. Weinbohla [Sa.].) PFLtłCKE.

J. Marcnsson, Die Yorstufen der Asphalte und Kolilen. Den Asphaltogen- 
afturen ais Bindeglied zwischen Ei-dol und Asphalt entsprechen die Huminsauren 
ais Yorstufe der Kohle. In der Braunkohle kommen erheblich wtmiger Huminaiiuren 
yor ais im Torf; ihrer Zus. u. ihrem chemiscben Verbalten nach sind sie Uhnlich. 
HuminBauren lasscn sich in ein der Braunkohle sehr nahestehendes Materiał uber- 
filhren. (Chem.-Ztg. 44. 43—44. 13/1.) J ung .

M. D olch, Zur Bewertung des Urteers. Vf. behandelt wirtschaftliehe Fragen 
der Gewinnung u. Verwertung der bei der Entgasung und Yergasung der Kolileu 
anfallenden Teermenge. (Montan. Rundseh. 12. 6—8. 1/1. 35—37. 16/1. Techn. 
Hochschule in Wien.) Ro sen tiia l .

R. Geipert, Entgasung von Braunkohlen. Die mit Bittcrfelder Braunkohleu 
im Gaswerk Mariendorf angestellten VergasungsverBB. werden beBchiieben. Der 
schleehte Koks, den die Braunkohlen geben, sowie der niedere Heizwert yon Ffirder- 
u. Siebkohle la»sen die Entgasung ais unwirtschaftlieh erscheinen. (Journ. f. Gas 
beleuchtung 62. 742—44. 13/12. 1919. Mariendorf.) PflOCKK.

Hermann Geyer, Marktredwitz, Bayern, Verfahren tu r Leućhtgasdarstelhmg 
und Teergewinnung, bei dem in einem umlaufenden, liegenden DestillationsgefaBe 
Btickstoffarme HeiBgase auf die Kobie cinwirken, dad. gek., daB die Kohle bei der 
Behandlung dureh die HeiBgase in zerkleincrtem  Zustande der Wirkung frei be- 
weglicher Mahlkorper (feuerfester Kugeln) unterworfen wird. — Es werden liicrbei 
(5rtliche Oberhitzungen yermieden, und die zerkleinerte Kohle, bezw. der gebildete 
Koksstaub wird selbstłatig aus dcm DestillationsgefoB aupgetragen. (D.R.P. 317 977, 
KI. 26a vom 12/10. 1917, auHg. 8/1. 1920.) M ai.

R udolf Geipert, Berlin, Yerfahren eur wahlweiscn Beheizung von Gascrteugung*- 
ofm mit Gcncratorgas und Leuchtgas, dad. gek., daB bei der zeitweisen Leuchtgaa- 
heizung das Gas dureh den im Generator befindlicheu gliihenden Brennstoff ge- 
leitet und dadurch von seinon leuchtenden Bestandteilen befreit wird. — Die 
leuchtende Flamme, die bisher bei der zeitweisen Łeuchtgasheizung im Heizraum 
nuftrat, ersehwerte die Beobachtung der Ofentemp. Zeichnung bei Patentsehrift 
D.R.P. 818265, KI. 26a vom 2/11. 1913, ausg. 17/1. 1920.) Sch a b f.

A. Thau, Die Bildung von Berlinerblau lei der Ammoniakgewinnung der 
Kokereien und die Mapnahmen su ihrer Ferhinderung. Die bisher allgemein yer- 
tretene Ansicht, daB sich das Berlinerblau nach der yon B a y le y  (ygl. Journ. of 
Gaslighting 1907. 522) aufgestellten Formel nur im Sśittiger dureh Rk. auf das in 
der H ,S04 enthalteue Eisen bilde, wird widerlegf, und seine Entatehung auf eine 
rorangegangene Sehwefeleisenbildung in der Obcrkolonne des Abtreibers und der 
Ammoniakdampfleitung zuriickgefiihrt. Die auf Grund dieser Anschauung geeig- 
neten BetriebsmaBnahmen und Betriebskontrollen zur Verhinderung dieses Obol- 
ttandes bei der Ammoniakgewinnung werden mitgeteilt. (Gluekauf 55. 42—44. 
18/1 . Wolfhezen, Holland.) P f l Oc k js .

Jakob Thoma, Hainstadt a. M., Acetylenleuchter mit Wasserzufiihrung dureh 
tinen Docht, 1. gek. dureh die Anordnung eines Dochtgestells mit einem Carbid- 
teller in einem unten mit einem FuB und oben mit einem den Brenner tragenden 
VersehluB yeraehenen Robr. 2. Besondere Anordnung des Docht- and Carbid- 
gestells nach 1 aus einem in das Rohr pasBenden Biigoi, zwischen dessen oberem 
*nd unterem Querstuck der Doeht gespannt ist, und welches dazwischen einen 
Carbidteller tragt — Dieee Art der Zufiihrung des W. zu dem Carbid gew&hr- 
leistet eine langsamc und gleichmaBige Yergasung. Zeichnung bei Patentschrift. 
(D.R.P. 318202, KI. 26 b vom 9/8. 1918, ausg. 15/1. 1920.) Schajrf
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Theodor Limberg, Halle a. S., Verfahren zum Schwelen, DatiUieren und Yer- 
gasen von Kolile beliebiger Herlcunft, insbesondere yon wasserreichen u. bituminosen 
Kohlen, sowie von bituminosem Scbiefer und Torf zwecks Gewinnung einea epezi- 
fiseh leichten Teers mit bohem Gehalt an aliphatischen Kohlenwasserstoffen, 1. dad. 
gek., daB die Innenheizung bei Unterdruek und bei einer unterbalb der Dunkelrot- 
glut liegenden Temp. erfolgt, und daB die Destillationsprodd. deB vou Heizgasen 
durcbspiiltcn Gutea auf der ganzen Lange deB Ofens unmittelbar abgezogen u. in 
yoneinander getrennten Yorlagen abgefuhrt werden. — 2. Einrichtung zu dem Yerf. 
nach 1,/ dad. gek., daB die Vorrichtung zur Innenheizung sowohl, ala auch die Ab- 
zugsyorrichtung zwiachen je zwei DestiUationsschiehten angeordnet sind. — Die 
biaberigen Verff. dieaer Art waren mit dem MiBstand behaftet, daB die AuBbeute 
auBerst unwirtachaftlich war. Nur ein ganz geringer Prozentsatz leichten Teers 
yon der erwahuten Zus. wurde erzielt. E s wurde gefunden, daB die Ursache dieses 
MiBstandes darin liegt, daB sich infolge der ungleichformigen Warmeyerteilung 
Sehwitzzonen bilden, die sieh beispielsweise bei Braunkohle der tjberfuhrung des 
Bituinena in Teer schiidlich entgegemtellen. Die Schwitzzonenbildung hatte ihrer- 
seita wieder Hohlraumbildungen im Gut zur Folgo, so daB sich auch hieraus eine 
ungeniigende A usnutzung des Ofens ergab. Es galt sonach, die Schwitzzonen
bildung zu yerhindem. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 303954 , KI. 12r

Chemische Fabriken Worms, A.-G., Frankfurt a. M., Verfahren zur Dar- 
słellung nicdrig siedender Hestandteile aus Teerprodukten und Harzarten, 1. dad. 
gek., daB dieselben in Ggw. yon kryatallwasserhaltigen Metallhalogeniden mit oder 
ohne Anwendung von Druck erhitzt werden. — 2. Abiinderung dea Yerfs. nach 
Anspruch 1, dad. gek., daB an Stelle von krystallwasserhaltigen Metallhalogeniden 
Kieselgur benutzt wird. — Ea ergeben je 100 kg Kreosotol bis zu 200° erhitzt 
ohne Katalysator 4,3 kg Leichtol, mit 25°/0 kryst. Calciumchlorid 32,0 kg, mit 25®/0 
kryat. Aluminiumchlorid 30,0 kg, mit 25°/0 kryst. Magnesiumchlorid 31,0 kg u. mit 
25°/0 Kieselgur 41,0 kg Leićhtfil. — Die Wrkg. der genannten Katalysatoren kann 
noch dadurch gesteigert werden, daB man die Destillate wiederholt destilliert, vor 
der Dest. einige Stunden offen unter RuckfluB oder unter Druck im Autoklayen 
erhitzt oder aber, z. B. durch gleichzeitiges Einpressen indiffereuter Gase, unter 
Druck destilliert. (D .RP. 310171, KI. 12r vom 24/1. 1917, ausg. 2/1. 1920.) Mai.

Hugo Strache, Die Produkte der destruktiven DesłUlałiun des Braunkohlen- 
teers und der Mineralole. Auszug aus einem in der Generalyeraammlung des Yer- 
eines Osterreichischer Cbemiker am 16. April 1919 gehaltenen Yortrag. (Ósterr. 
Chem.-Ztg. 22 83—84. 1/6 1919. Wien.) PFLtJCKE.

K art Borner, Mannheim-W.nldhof, Yerfahrcn zur JSerstellung viscoser Ole, 
dad. gek , daB man in Mineralole mit oder ohne Anwendung eines Losungsmittels 
in der Wiirme bellebige Anteile der zur Endchlorierung benotigten Menge Chlor 
einleitet und das so gewonnene unvollstandig chloricrte Prod. unter Einleiten yon 
Luft auf Tempp. iiber 200° erhitzt. — Die Prodd. spallen nach der Behandlung 
mit Salzsaure entziehenden Mitteln bei gewissen Tempp. keine oder fast keiue 
Salzsaure mehr ab; sie konnen ala Impragnierole yerwendet werden. Naeh einem 
Beispiel wird Spindelol, D. 0,9, bei 100° bis zu 30°/0 Gewichtszunahme chloriert 
und dann unter Einleiten yon Luft iiber 200° erhitzt. (D.R.P. 318034. KI. 12o

Max Hanemann, Munster i. W., Solzaufbereiłungsverfahren, dad. gek., daB 
uicht in PlatU'n zerscbniltenes, sondern Holz in groBeren Abmessungen, aus dem 
spiiter Werkatiicke von belicbiger Form hergestellt werden konnen, durch Iiochen 
oder Dampfen erweicht und in der Richtung der Fascr so gepreBt (gestaucht) wird, 
daB das Gefiige nach dem Erkalten und Austrocknen nicht wieder in seine alte

yom 15/10. 1916, ausg. 20/12. 1919.) Sch a r f .

yom 6/11. 1917, ausg. 24/1. 1920.) M a i.

II. 2. 38
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Lage zuriickkebren kann und infolgedessen dauernd weichbiegsam bleibt. — IJei 
dem Pressen wird das h. feuchte Holz mit einer starken Bekleidung (PreBfutter) 
umgeben, um es vor dem Verbiegen wiihrend der Pressung zu schiitzen. (D.R.P. 
318197, KI. 38h vom 25/11..1917, ausg. 8/1. 1920.) Ma i .

Anton B ott, Frankfurt a. M., Yorrichtung zur jRegelung der Gas- und JAift- 
zufulir bei Gasgluhlichtbrennern mit zwanglaufig gekuppelten Rcgelungstcilen, 1. dad. 
gek., daB die Kupplung der Kegelungstcile mittels eines Handgriffes leicht ein- u. 
ausschaltbar angeordnet ist. — Man kann auf diese Weise Gas u. Luft niebt un- 
abhangig voneinander einstellen, so daB eine falsche Regelung des Gasgemiscbes 
u. die damit yerbundenen (jbelatilnde ausgeschlossen sind. Ein weiterer Ansprucb 
u. Zeichnungen bei Patentschrift. (D.R.P. 318216, KI. 4g vom 18/10. 1918, ausg. 
15/1. 1920.) Sch a r f .

Andre K ling und Daniel Florentin, Ereeugung vcm Kohlenoxyd in Flammcn 
Bcrschicdencr Gasc. In einer geschlossenen Kammer von 3800 cm Inhalt wurden 
bis zu 150 1 Gas vcrschiedener Zus. in yersehiedenen Brennern yerbrannt, wora.uf 
der CO Gehalt nacli der Methode von Og ier  u . K ohn-Abr est  (Ann. Cbim. analyt. 
appl. 13. 169; C. 1908. II. 542) bestimmt wurde. Aus 'den Verss. geht. bervor, 
daB das Auftreten von CO hauptsfichlich yon der plotzlichen Abkuhlung der 
Flamme herriihrt. Der Gehalt der Yerbrennungsgase an CO ist unabhiingig von 
dem Gehalte des yerbrannten Gasea an CO. Im Gegensatz zu den bisherigen An- 
uahmen erzeugt der Auerbrenner recht erhebliche CO-Mengeu, und zwar scheint 
dies auf die Wirksamkeit des Strumpfes zuruckzufuhren zu sein. (C. r. d. l’Acad. 
des scienees 169. 1404—6. 29/12. 1919.) J. Me y e r .

Abteilung fur K raft- und W arm ewirtschaft des D am pfkessel-Uber- 
wachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen, 
Die Verfeucrung von Waschbergen in Flammrohrkesseln mit Unterwindwanderrosten 
auf der Zeche Zentrum. Die Zeche Zentrum in Wattenseheid yerfeuert in einer 
Vcrsuch8anlage von 2 Seitwellrohrkesseln, die von der Firma StkinmOi.LER in 
Gummersbach mit einem gemeinsamen, in einem Vorbau untergebrachten Unter- 
windrost ausgeriistct wurde, aus der Nachwasche erhaltene Wascbberge mit einem 
Aschengehalt yon 32—35% mit bestem Erfolge u. spart dadurch eine entsprechende 
Menge NuBkohle. Der Wirkungsgrad der Anlage yon 50,4% entspricht nahezu 
dem der mit NuBkohle gefeuerten Kessel. Die festgestellten Yerluste durch Leitung
u. Strahlung halten sich in annehmbaren Grenzen; durch den Einbau eines Rauch- 
gasyorwiirmers soli der Wirkungsgrad auf 63—65% gebracht werden. Dio Schlacke 
war gut durchgebrannt. (Gluckauf 56. 49—52. 17/1.) Rosenthal.

Yerschiedene V erwendungsm ethoden und die Priifung von Ceresin. Auf- 
zilblung der yersehiedenen Verwendungsarten yon Ceresin und Anweisung zur 
Priifung yon Ceresinproben. (Chem.-techn. Wchschr. 3. 353. 1/12. 370—72. 15/12. 
1919.) . PFr/OCKE.

Arnold Philip , LdboratoriumsuntersucJiungen von MineraloJen. Vf. beschreibt 
das Verf. des Probenehmens yon Mineralolen fiir die Unters. im Laboratorium, die 
Destillationsprufung yon Roholen (Erdol, Schieferole, Teerole), die Best. des Heiz- 
wertes (ygl. Analyst 44. 95; C. 1919. IV. 552) und die Destillationsprufung bei 
Motorbrennstoffen, die Ermittlung des Wassergebaltes in Olen, Teer usw. und die 
Best des Gehaltes an freier Siiure. Ferner wird iiber Verss. berichtet, bei dencn 
der EinfluB des Feuchtigkeitsgelialtes yon Mineralolen auf ibren Entflammungs- 

2>unkt untersueht wurde. Dieser EinfluB kommt bei Olen, dereń Entflammungspunkt 
obcrhalb 150* F. liegt, yor allem darin zum Ausdruck, daB sich bei einer Reibe yon 
wiederholten Flammpunktsbestst. yiel groBere Abweichungen ergeben ais bei der 
entsprechenden Unters. desselben wasserfreien Mineralolmusters. Je niedriger der 
Entflammungspunkt eines wasserhaltigen Óles ist, um so weniger storend macht
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sieh im allgemeinen die Verscliiedenheit der Ergebniaae wiederholter Fiamropunkta- 
bestst. bemerkbar. (Chem. Trade Journ. 65. 445—47. 25/10. 1919.) B ugge.

M. HofsaB, Uber die Beurteilung brennbarer Gaae auf Grund der Entziindungs- 
gesehwindigkeit. (Vgl. auch U b b e l o h d e  u . H o f b a SS, Journ. f. Gasbeleuchtung 56. 
1225; C. 1914. I. 737.) . Die EntziindungBgeschwindigkeit ist sowohl fur die Be- 
triebBkontrolle ala auch fiir die Beurteilung der Gase in bezug auf ihre Brauch- 
barkeit yon Bedeutung. Es wird eine eiufache Methode und ein App. zur eiperi- 
mentellen Best. der Entzundungsgeschwindigkeit besprochen. Die Best. beruht auf 
der Bedingung, daB man die Gase auf einem u. demselben Brenner yon bestimmten 
Dimensionen der Diise, Erstluftofinungen, Mischrohrltinge u. -weite u. unter gloichen 
Bedingungen des Druckes yerbrennt. Die Bedingungen sind dann so gewiihlt, daB 
die Kegelliohc der Bunsenflamme ein direktes MaB der EntziindungBgeschwindigkeit 
i«t. Der App. fur diese Best. ist ein mit einem DifFerentialmanometer yersehener 
Bunsenbrenner bestimmter Dimensionen, der an seinem oberen Teil eine Einrich- 
tung zur unmittelbaren Messung der Hohe des Innenkegels tragt. Zuin Schutz der 
Flamme gegen iluBcre Luftatromungen, u. um ihre beasere Beobachtung zu ermog- 
lichen, ist der ganze Brenner in einem innen geschwarzten, mit Luftoffnungen u. 
Sehschlitz yersehenen Metallzylinder eingebaut. (Verfertiger: Hydro-App aratebau- 
anstalt, Dusseldorf.) Neben der relatiyen EntziindungBgeschwindigkeit wiirden auch 
die relatiye Gasdichte und Zahigkeit mit einem schon friłher im Prinzip be- 
schriebenen (vgl. Journ. f. Gasbeleuchtung 56. 841; C. 1913. II. 1353) weiter ver- 
einfacliten App. bestimmt. Es wurden Verss. iiber den EinfluB yerschicdener Zu- 
satzgase auf die relatiye EntziindungBgeschwindigkeit einea Leuchtgases ausgefiihrt. 
Die Ergebniaae sind an Hand zahlreicher graphischer Verstellnngen eingehend er- 
lautert. Der Entziindungageschwindigkeitsmesser eignet sieh auch zur Kontrolle 
des Entgasungsyorganges der Steinkohle, ebenso zu gaaanalytischen Zwecken, z. B. 
Priifung der aus den Gruben abziehenden Wetterstrome, beziiglich dereń Methan- 
gelmlt. Zu diesem letzteren Zwecke werden zwei App. aus gleicher Gasąuelle ge- 
speist, der eine brennt in Frischluft, der andere in Wetterluft. Die Differenz der 
Kegelhohen ist hierbei ein direktes MaB des Methangehaltes. Die Methode hat 
neben ihrer hohen Empfindlichkeit gegeniiber der gewohnlichen Priifung mit der 
Grubcnlampe den Vorzug einer wirklichen Mesaung. (Journ. f. Gasbeleuchtunsc 62. 
541—48. 20/9. 1919. Chem. techn. Inst. der Techn. Hochsch. zu Karlsruhe.) PrLłJCKE.

M. HofsaB, Uber die Zahigkeit von Gasen. Im AnschluB an die Unterss. iiber 
die Beurteilung von Gasen auf Grund der Entzundungsgeschwindigkeit (vgl. Journ. 
f. Gasbeleuchtung 62. 541;.ygl. yorst. Ref.) wird an Hand yon Literaturbeispielen
u. Versuchsergcbni88en gezeigt, daB die Zahigkeit von Gasgemisehen nur auf ex- 
perimentellem Wege mit geniigender Genauigkeit ermittelt werden kann. Der in 
genannter Abhandlung beschriebene App. ermoglicht diese BeBt. in einfacher Weise 
im ununterbrochenen Gasstrom n. bei unbeeinfluBter Zus. der Gase. Die Zahig- 
keitabest. kann zur Priifung der Gaae auf Reinheit dienen. (Journ. f. Gasbeleuch
tung 62. 776—77. 27/12. 1919. Techn. Hochschule, Karlsruhe.) PFLtJCKE.

XXIV. Photographie.
P. R. K ogel, Die theoretischen Grundlagcn eines neuen direkten farbenphoło- 

graphischen Verfahrens mittels Kórperfarben. Es werden Yerss. zum Ausbleichyerf. 
auf Grund der Umlagerung von Enol- in Ketoyerbb. durch das Licht angeregt. 
Entsprechend dem allgemeinen Gesetz, daB nur abBorbiertes Licht chemiach wirk- 
sam ist, wird die Enoiyerb. durch das Licht ihrer Eigenfarbe, also durch reflek- 
tiertes Licht nicht umgelagert, wohl aber durch andersgefarbtes. Eine Mischung 
yon Enolyerbb. in den drei Grundfarben Gelb, Rot, Blau gibt w ie  beim Aus
bleichyerf. eine dunkelbraune Schicht. In dieser wird eine gelbe Enoiyerb. durch

38*
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gelbes Licht nicht yerandert, durch blaue und rote Strahlen aber in farblose Keto- 
yerbb. iibergefiihrt werden. Es besteht auch die Moglichkeit, die Eropfindlicbkeit 
zu steigern u. die Bilder bis zu einem gewissen Grad zu fixieren. (Photogr. Korr. 
56. 332—37. Nov. 1919. Beuron.) L ieseg a n g .

Alfred de B rayer, Bern; Schweiz, Yerfahren zur Herstellung von chcmischm 
Stoffen fur photographtsche Verfahren, dad. gek., daB die erforderlichen Chemikalien 
und ein wasserl. Farbstoff zweckmiiBig in Ggw. einer wasBerl. yiacosen FI. (z. I?. 
Zuckersirup, Glucose, Glycerin usw.) in solehen Mengen zusammengemischt werden, 
daB die mit den Chemikalien behandelten Platten, Filme, Papierabzuge o. dgl. in 
dem MaBe vom Farbstoff angefarbt werden, daB beim naehherigen Waschen der 
Platten o. dgl. die Farbę erst dann yerschwindet, wenn die fur die Erbaltung des 
Bildes schiidlichen Stoffe ganzlich beseitigt sind. — Es laBt sich dann leicht fest- 
stellen, wenn das Bild geniigend gewaschen worden ist. (D.E.P. 316566, KI. 57 b 
yom 20/4. 1917, ausg. 29/11. 1919. Die Prioritat der franzos. Anm. yom 25/4. 1916 
ist beansprucht.) M ai.

C. SchleuBner A.-G., Frankfurt a. M., Vtrfahren zur Braurdonung von Ent- 
wicklwngsbildern, dad. gek., daB man das entwickelte Bild vor oder nach der Fixage 
mit bromhaltigem Quecksilberchlorid ausbleicht und hierauf mit bleihaltigem 
Fixiernatron behandelt. — Es werden lichtechte Brauntonungen ohne yorher- 
gehende Fisierung erzielt. (D.R.P. 318503, KJ. 57b vom 10/8. 1918, ausg. 27/1.
1920.) Ma i.

U lf  Seidl, Wien, Yerfahren zum Colorieren von Pigmentdrucken, insbesondere 
Kohledrucken, 1. dad. gek., daB die einzelnen Flachen des Bildes mit EiweiBlasur- 
farben angelegt werden, worauf man das ganze Bild mit einer Asphaltlsg. iiber- 
atreicht und schlieBlich die helleren Stellen nacheinander herauswischt. — 2. Aus- 
fuhrungsform des Verfs. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die einzelnen Flachen 
des Bildes nach dem Anlegen mit einer dunnen Harzschicht Uberzogen werden, 
bevor man die angrenzenden FlSchen anlegt. — 3. Ausfiihrungsform des Verfs. 
nach Anspruch 1, dad. gek., daB detailarme, farbkrilftige Flachen vor dem Aiu- 
bringen der Asphaltschicht auf der Untermalung mit EiweiBlasurfarbe eine Ober- 
malung mit Olfarbe erhalten. —■ 4. Ausfiihrungsform des Verfs. nach den An- 
apriichen 1 und 2, dad. gek., daB yor der Fertigstellung des Bildes die Chrom- 
gelatine zur Erhohung der Keliefwrkg. mit warmem W . behandelt oder zur Ab- 
schwachung des Reliefs einer Gerbung unterworfen wird. (D.B..P. 318600, KI. 57b 
yom 6/2. 1919, ausg. 29/1. 1920.) Ma i .

Luppo-Cramer, Zur Kcnntnis des Solarisati&nsvorganges. Stark iiberbelich- 
tete feiukornige und grobkornige AgBr-Emulsionen yerhalten sich beim Entwickeln 
nach primarer Fisierung oft ycrschieden. Die feinkomigen neigen leichter zur 
Solarisation. Das ist darauf zuruckzufiihren, daB bei ihnen weniger normale Silber- 
keime durch das Fixieren bloBgelegt werden ais bei den grobkornigen. Die nor
male physikalische Eutw. dieser Keime uberdeckt die Solarisation. — Das Prod. 
der Bolarisierenden Belichtung wird anscheinend durch das Fiiiermittel nicht merk- 
lich yerandert. (Photogr. Korr. 56. 337—39. Nov. 1919.) L ie se g a n g .

Egon Elód, Fiiigerspuren bei der Sublimat-Aminoniaki-erstarkung. Anfassen 
der Bromsilbergelatineplatten bei der Fabrikation, selbst ein Aufsetzen von Gummi- 
stempeln oder ahnlichem auf eine reine trockene Gelatineschicht yeranlassen eine 
derartige Anderung der Gelatineoberflache, daB sich ein Abdruck derselben bei 
der Behandlung der Schicht mit Verstarkungsmitteln bemerkbar macht. Abreiben 
der nassen Platten mit einem Wattebausch ist ein Mittel dagegen. (Photogr. Korr. 
56. 345—46. Nov. 1919. Karlsruhe i. B.) L ieseg a n g .

SchluB der Redaktion: den 8. Marz 1920.


