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(Tochn. Teil.)

I. Analyse. Laboratorium.
K arl Scheel, Die Methoden der Temperaturbestimmung, ihre Ausfuhrung und 

Bedcułung fur die Gewinnung genauer Resultate bei chemischen Arbciłen. (Chem.- 
techn. Wchschr. 3. 390—91. — C. 1920. II. 25.) SOv e r n .

H. J . B ack e r, Apparat sur Schmelzpunktsbesłimmung sehr hygroslcopischer 
Stoffe. In dem 4 mm weiten Ast eines H-formigen Glasapp. wird die Substanz 
eingeschmolzen. Der andere ca. 10 mm weite Ast wird mit Phosphorpentoxyd ge- 
fiillt und mit der Luftpumpe vcrbunden.. (Chem. Weekblad 16. 1564—66. 20/12. 
[5/12.] 1919. Groningen.) H a r to sh .

Friedriohs, Automatische Quecksilberluftpumpe. Eine yereinfachte Spkengel- 
BOLTWOODsche P u m p e  mit nur etwa 3 cem Hg. Eine angesehlossene g u t arbeitende 
W asB erstrab llu ftpum pe schafft die Luftverdunnung bis zur Tension des W. (Chem.- 
Ztg. 44. 90. 29/1.) Lieseoano.

R. M ountford D eeley, Óliglceit und Schmierbarkeit. (Auszug.) Óligc Eigen- 
sebaften einer FI. yerbiirgen noch nicht ihre Eignung, ais Scbmiermittel zu dienen. 
Schmierfahigkeit ist abhiingig yon der chemischen Konstitution der FI., insbesondere 
dem V. ungesiittigter Bindungen (vgl. H a r d y ,  Journ. Soc. Chem. Ind. 38. T . 7; 
C. 1919. IV. 300 u. Philós. Magazine [6] 38. 49; C. 1919. n i.  741.) Vf. beschreibt 
einen App. zur Best. des statischen Reibungskoeffizienten verschiedener Ole zwischen 
yerschiedenen Metallen und die damit erhaltenen Yersuchsergebnisse. Untersucht 
wurden ein Mineralol, Castorol, Oliyenol, Rapsol; die aufeinander gleitenden Flachen 
waren weicher Stahl und GuBeisen, sowie weicher Stahl und Bronze (85,88% Cu, 
5,710/0 Sn, 4% Pb, 4,19% Zn, 0,10% Fe, 0,12%  Ni). Es zeigte sich, daB die 
statisohe Reibung nicht nur yon Schmiermittel zu Schmiermittel yerschieden ist, 
sondern auch je nach den aufeinander gleitenden Metallen yerschieden ist. (Engi- 
neering 108. 788. 12/12. [28/11.] 1919.) R uble.

R ichard  W egner y. DaUwitz, Heidelberg, und Georg Dufflng, Berlin, 
Reibungswage zur Prufung von Sćhmiermitteln fiir yerschiedene Lagermetalle, bei 
der dio Ólrcibung durch das bei der Drebung des Zapfens auftretende Moment ge- 
messen wird, indem die Schmierung zum Mittelpunkt des Wagesystems gemacht 
wird, etwa dadurch, daB man das Zapfenlager yon einem Gelenkparallelogramm 
tragen laBt, dad. gek., daB das Wagesystem mit Tarieryorriclitung (T) (Fig. 50) 
ausgeriistet ist, durch die auch bei Lagem 
yerschiedener Bauart der Schwerpunkt des 
Wagesystems in die Zapfenmitte gebracht 
werden kann. — Das Reibungswagesystem 
wird yon den Federn des Dynamometers 
JO in einer Nullage festgehalten. Nun wird 
das Lager L  mit dem zu untersuebenden 
Ol gesebmiert, u. die Welle W  in gleich- 
maBige Umdrehung yersetzt. Durch Ver- 
schiebung des Gewichts O kann die ge-
schmierte Flachę noch in beliebiger Weise belastet werden. Entsprechend der 
nun auftretenden Lagerreibung und der Federspannung bei D  wird da? Wage-
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system von der umlaufenden Welle mitgenommen, es entsteht ein Aufschlag des 
Zeigers beim Dynanometer D , aus dessen Wert naeh Eichung des Instruments 
auf die GroBe der Lagerreibung geselilossen werden kann. (D.B.P. 316827, 
KI. 421 vom 18/7. 1918, ausg. 5/12. 1919.) S c h a b f .

Steplian P rocopiu , Mełallschichten eon minimaler Dicke, durch ihre elektro- 
motorischa Kraft gcmcssen. Wenn man Platin mit einer diinnen Scliicht ełnes 
anderen Metalles iiberzieht, so wird die EK. dieser Pt-Elektrode von einer ge- 
wisscn Dicke der Metallsehicht an unyeranderlieh. Fiir Kupfer betragt das Minimum 
der Sehicbtdieke 0,7 fJL/x, fur Zink 2,5 fifi. Es eollte der EinfluB des Metalles 
untersucht w er den, auf welebes eine Zinkscbicbt von minimaler Dicke nieder- 
geschlagen wurde. Zur Unters. wurde ein galyaniseheB Element gebaut, welebes 
aus einer Zn-Elektrode in ZnSO^-Lsg. und aus einer Elektrode aus C, Pt, Ag, Al, 
Fe oder Ni bcstand, die mit einer Zn-Scbicht minimaler Dicke elektrolytisch iiber- 
zogen war. Unterbricbt man den Strom, so lost eicb das abgescbiedene Zink 
wieder auf, und die EK. des Elementes nimmt zuerst langsam, dann aber plotzlieh 
zu. Tragt man in ein Koordinatensystem die Dicke der niedergeschlagenen Zn- 
Schicht ais Abszisse, ais Ordinate die Zeit ein, nacb weleher der plotzliche An- 
stieg der EK. erfolgt, so kann man daraus die Dicke der minimalen Sebicht ent- 
nebmen. Die Dicke dieser miuimalen Scbicbt hangt von dem Elektrodenmetall 
ab. Auf einer Al-Elektrode betrug die Dicke der minimalen Zinkscbicht 0,3 fjbfi, 
auf P t 0,8, auf Fe 1,6, auf Ag 2,8, auf G 4,2 u. auf Ni 4,8 (.ifi. Die VerBchieden- 
lieit dieser minimalen Dicken ist darauf zuriickzufuhren, daB das niedergesehlagene 
Zn mit dem Elektrodenmetall Legierungen bildet oder in das Elektrodenmetall 
hineindiffundiert. Im letzteren Falle muB das Verhiiltuis der minimalen Dicken 
bei yerschiedenen Metallen auf denselben Elektroden dasselbe sein. Das Verhaltuie 
der minimalen Dicken von Kupfer auf Platin, Silber und Kohlenstoff war auch 
tatsachlicli fast dasselbe wie das der Dicken von Zinkschichten. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 169. 1030—31. 1/12. 1919.) J. Me y e b .

Clausen und v. Bronk, Berlin-Treptow, Einrichtung zuin Nachweis von Licht- 
wirJcungen, 1. dad. gek., daB ein seine Leitfahigkeit bei Einw. von Licht andemder 
Widerstand mit einer ais Indicator dienenden Glimmlampe elektrisch yerbunden 
ist. — 2. Einrichtung nacb 1, dad. gek., daB die Kathode der Glimmlampe mit 
einer Skala yersehen ist, die die Intensitat des auf die Selenzelle einwirkenden 
Lichts zu bestimmen gestattet. — 3. Einrichtung naeh 1, dad. gek., daB die Glimm
lampe durch ein lichtundurchliissiges Gehause teilweise umschlossen ist. — 4. Ein
richtung naeh 1, dad. gek., daB Selenzelle und Glimmlampe in zwei getrennten 
Raumen angeordnet sind, zu dem Zweeke, die Beleuchtung des die Selenzelle ent- 
lialtenden Raumes beobaehten zu konnen. — Ais Glimmlichtrohre eignet sich be- 
sonders eine mit Neon und Queckeilberdampf gefiillte Glimmlampe, wie sie durch 
den Aufsatz von Dr. SchbOtee (Elektroteehn. Ztschr. vom 24/4. 1919) bekannt ge- 
worden ist. Man erhalt aus der einfachen Kombination Glimmlichtlampe und 
Selenzelle einen viel empfindlicheren Induktor fiir Lichtmessungen, ais man ihn 
bisher im Galyanometer oder Telephon besaB. Eine derartige Kombination kann 
auch ais Signalyorriehtung benutzt werden. (D.B.P. 318746, KI. 42 h vom 4/6.
1919, ausg. 5/2. 1920.) Sc h a b f .

H erm ann Mack, Hamm, Westf., Yerfahren und Yorrichtung zur Bestimmung 
des mittleren Heizwertes eines Gasstroms, 1. dad. gek., daB wahrend des Zeit- 
abschnitts standig eia durch einen Gasmesser der Hauptleitung geregelter propor- 
tioneller Teil des Gasstroms abgetrennt und in einem Behalter zur Messung des 
mittleren Heizwerts aufgeapeichert wird. — 2. Yorrichtung zur Ausfiihrung des 
Yerfs. naeh 1, dad. gek., daB eine Gaspumpe, welche Gas der Leitung entuimmt 
und in einen Yorratabehalter fordert, von einem Gasmesser angetrieben wird. —
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Infolge des Antriebs durch den Gaamesser ist die von der Pumpo zur Aufspeiche- 
rung abgeleitete Gasmenge dauernd der Gasatromung proportional. (D.B.P. 318859, 
KI. 42i vom  25/4. 1918, ausg . 12/2. 1920.) S c h a r f .

Klemente und  anorganlsche Verbindungen.
R. B rinkm an und E. van Lam , Eine Methode zur Bcstimmung der Ionen- 

koneentration in Ultrafiltrałen und anderen eiweiftfreien Losungen. Der Ca"-haltigen 
Lgg. wird so viel Oxalat zugefiigt, bis das Auftreten einer feinen Triibung zeigt, 
daB das Loslichkeitspiod. von CaC,Oł erreicht ist. Die Methode ist genau bis auf 
2—3 mg Ca im 1 u. wird durch die Ggw. anderer lonen nicht behindert, solange 
nur das Calciumosalat die am wenigB ten 1. Verb. ist. (Koninkl, Akad. yan Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 417—26. 12/1. 1920. [Sept. 1919.] Groningen, 
Physiol. Lab. der Reichsuniy.) H a r t o g h .

B. B am nann, Die Bruchdehnung ais Map der Zahigkeit lei gesćhweipten 
Stabcn. Die Bruchdehnung darf nur dann ais MaB der Zahigkeit geschweiBter 
Stiibe herangezogen werden, wenn die SchweiBstelle ebenso stark wie der Stąb ist, 
und der Brueh auBerhalb der SchweiBstelle eintritt. Auch die VerwindungBprobe 
gestattet keine einwandfreie Beurteilung der Zahigkeit. Am besten eignet sich 
hierfur die Biegeprobe, wobei der Biegungswinkel ais MaB der Zahigkeit anzusehen 
ist. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 64. 136—37. 722.) N e id h a r d t .

Louis A. Goldenberg, Bcstimmung von Schwcfel wnd Chrom im Stahl. In der 
gleichen Probe wini die Best. des S u. Cr durehgefuhrt, indem man den durch 
verd. II2S04 freigemaehten H 2S in einer mit NH3 yersetzten CdClj-Lsg. zur Ab- 
sorption bringt und jodometriseh bestimmt, in der ruckstaudigcn PI. das Cr durch 
das modifizierte Silbernitrat-Persulfatyerf. ermittelt. Die Herst. der benutzten Lsgg. 
u. eine genaue Vorschrift fur die Durchfuhrung des Verf. sind angegeben. (Chem. 
Metallurg. Engineering 21. 628. 12.—19. Noy. 1919.) D it z .

Ludwig Lówy, Zur Wolframbestimmung in Ferrmcolfram. Der AufsehluB ge- 
schieht mittels NH4-Sulfat und konz. HjSO* im Porzellan- oder Pt-Tiegel yoll- 
kommen, und zwar erfolgi die Bk., ohne daB das Porzellan oder P t angegriffen 
wurde, im Gegensatze zu dem Verf. von W o lte r  (Chem.-Ztg. 34. 2; C. 1910. I. 
1056). Es werden 0,5 g der Substanz mit 4 g reinem NH^Sulfat und 4 ccm konz. 
H2SO< sorgfaltig erhitzt, bis nach etwa l l/» Stdn. die Umsetzung yollstandig ist. 
Der Tiegel muB wegen der lebhaften SOs-Entw. bedeckt werden. Die Schmelze 
wird mit W. aufgeweicht, in eine Porzellanschale ubergefuhrt, mit 1 ccm konz. 
HNOs yersetzt, zum Sieden erhitzt u. nach Zusatz yon 25 ccm HC1 (D. 1,19) noch 
einige Minuten gekocht. Nach dem Erkalten wird die rein gelbe Wolframsdure 
filtriert u. mit k. HC1 (1 : 5) ausgewaschen. Das Filtrat wird bis zum Entweichen 
yon HjS04-Dampfen eingeengt, mit wenig W. yerd., mit NET, yersetzt, bis das Fe 
gefiillt ist, mit 10 ccm konz. HC1 angesauert, zur Trockne yerdampft, mit h., yerd. 
HC1 (1 : 5) aufgenommen, gekocht und der kleine Rest der Wolframsaure filtriert 
und mit HC1 (1 : 5) ausgewaschen. Das Filtrat h ie ry o n  kann noch 2—3 mg WOa 
enthalten uud kann deshalb nochmals wie angegeben behandelt werden. Die noch 
feucbten WOs-Ndd. werden im Pt-Tiegel yerbrannt, bei Luftzutritt gegluht, ge- 
wogen, mit HF abgeraucht, gegliiht and wieder gewogen. Zur weiteren Beinigung 
(Fe) kann man die WOa noch mit 2—3 g wasserfreier Soda schmelzen, die Schmelze 
mit h. W. ausziehen und das Fe,O, gluhen und wagen. Die nach diesem Verf. 
erhaltenen Ergebnisse stimmten unter sich und mit den nach anderem Verf. er- 
haltenen Werten recht gut ttberein. (Ztschr. f. angew. Ch. 32. 379—80. 16/12. 
[20/10.] 1919. Saarbrucken, Lab. d. Mannesmannrohren-Werke.) ROhle.

Carl H iitte r, U ber die Yerwendung von Blei ais Plaiinersatz. Zur Best. yon 
Si, Al, Na u. K in Chromeisenstein wurden Bleischalen aue gewohnlichem Weich-
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blei (Werkblei) benutzt, das praktisch frei von Si, Al, Na und K iat. Die Auf- 
schltiase geschehen auf sog. nassem Wege. Dm Veranderungen der im Erz vor- 
liegenden Oxydationsstufen zu verhuten, wurde mittels RooSEschem Tonrohre durch 
den durchlochten Bleideckel COs eingcleitet. Die bei Anwendung von H2S04 ge- 
bildeten wiigbaren Mengen PbS04 waren leicht wieder zu entferaen. Die Schalchen 
hatten 70 mm inneren Durchmesaer, 35 mm Jnnere Hohe und 3 mm Wandatiirke. 
(Ztschr. f. angew. Oh. 32. 380. 16/12. [9/10.] 1919. Bernburg.) ROble .

Organische Substanzen.
J. A. M uller, tjber die Bcstimmung von Acetylen in Gasgemischen. Man fangt 

70—80 cem Gaa, die liochstena 10—11 ccm CSHS enthalten durfen, in einem 125 ccm- 
Kolben iiber W. auf, fiihrt ein Rohr mit ammoniakalischer Cuprocliloridlag. ein, 
versehlieBt und achiittelt um. Nach beendeter Rk. fiillt maD den Kolben fast ganz 
mit 10%ig- NaCl-Lag., siiuert mit Eaaigsiiure an und filtriert das Acetylenkupfer, 
von dem 1 mg-Atom Cu 11,2 ccm CaH, unter Normalbcdingungen entapriclit, ab. 
Der Nd. aamt Filter wird mit konz. H j S 0 4 abgeraucbt, und der Riickatand durch 
Gliilien in CuO ubcrgefiihrt, daa gewogen wird. Die Beat. von GSH2 im Gemiach 
mit Luft und mit Leucbtgas nach dieaem Vcrf. gab befriedigende Resultate. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 2 7 .  69-71. 5/1. 1920, [2/11. 1919.].) RiCHTEB.

W. D. Treadw ell und F. A. Tauber, Ein Beitrag zur gasanalytisćhen Tren- 
nung von Acetylen, Aihylen und Benzol. Zur Absorption von Acetylen neben 
Athylen und Benzol wird eine Lag. von 20 g Hg(CN), in 100 ccm 2 n. NaOH an- 
gegeben. Daa Acetylen aetzt sich mit dem Queckailbercyauid um unter B. einea 
weiBen, flockigen Nd. von der Formel C2Hg:

C Ą  +  Hg(ON), +  2 NaOH =  CaHg +  2NaCN +  2HsO.
Die Abaorption wird mit 5 ccm dieser Lsg. und 1—2 Min. langem Schutteln 

in einer BuNTEachen Burette ausgefuhrt. Zur Absorption von Athylen neben Benzol- 
dampf wird eine Lsg. von 20 g IIg(NOa), in 100 ccm 2 n. HNOa angegeben. Durch 
gleichzeitige Sattigung dieser Lsg. mit Natriumnitrat konnte dicse hinreichend in- 
different gegen Benzoldampfe gemacht werden. Die so hergestellte Mercurisalzlsg. 
war imstande,. ihr 7-fachea Yolumen an Athylen aufzunehmen. Die Absorption 
wird mit 5—10 ccm dieser Lag. und 2—3 Min. langem Schutteln ausgefuhrt. Die 
Abaorption des zuriickbleibenden Benzoldampfes fiihrt man hierauf in bekannter 
Weise mit Oleum aus. Damit iat fur Acetylen, Athylen u. Benzol ein sukzeBaivea 
Abaorptionayerf. gegeben, das sich ohne weiterea in den tiblichen Gang der Gaa- 
analyae einreihen laBt. O und CO beeintrachtigen diese Abaorption nicht. Verss. 
zeigten, daB sich auch Propylen diesen Absorptionamitteln gegeniiber dem Athylen 
ahnlich verhalt. (Helv. chim. Acta 2. 601—7. 3/9. 1919. Ziirich, Chem.-analyt. Lab. 
der Eidgen. Techn. Hochachule.) Wege.

Charles Somers Taylor, Das Vorkommen der Aconitsaure im ZucTcersaft und 
eine neue JReaktion zum Nachweis der Saure. Der Saft des gewohnlichen Zucker- 
rohra enthalt kleine Mengen Aconitsaure, die durch Fallen des Saftes mit Blei- 
acetat und Auaziehen der aus dem Pb-Nd. durch H,S freigemachten Sauren mittels 
A., wobei Apfelsiiure zuruckbleibt, gewonnen wird. Aconitsaure gibt mit Eaaig- 
saureanhydrid eine rote Fiirbung, die schnell tiefrot und dann fuchainrot wird; 
beim Erhitzen entateht eine blaugriine FI., die schlieBlieh braun und faat undurch- 
aichtig wird. Die fuchsinfarbige Lag, gibt beim Schutteln mit W. u. A. eine rote 
wss. u. eine blaue ath. Lsg.; beide gefarbten Stofie sind aber sehr unbestandig u. 
konnten nicht iaoliert werden. Citronensdure zeigt nach kurzem Erhitzen dieae Rk. 
ebenfalls. Im Zuckerrohraaft liegt die Aconitsaure ais Salz vor, da der Saft erst 
nach Zusatz von HsS04 die Rk. gibt. Ester der Aconitsaure geben die Rk. nicht. 
Verdunstet man die braune Lsg. in Acetanhydrid, ao hinterbleibt ein brauner Stoff
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der Zua. CaHi Ot , der yielleicht ein Chinon ist. Die Farbrk. ist sehr empfindlieh 
u. kann mit 0,01 mg Aconiteaure gerade eben nooh wahrgenommen werden. (Joum. 
Chem. Soc. London 115. 886—89. Juli [6/1.] 1919. Lab. of tlie Agricult. Chemist to 
tbe Government of Bihar und Orissa.) F jkanz.

Andre Meyer, Uber die Bestimmung des Thiophens in dem technischen Benzol. 
Bei der katalytiachen Chlorierung des Benzols yergifiet das anwesende Thioplien 
den Katalysator, weshalb ea notwendig ist, den Thiophengehalt der teehniscben 
Benzole schnell und genau zu bestimmen. Vf. hat zu diesem Zwecke dea Yerf. 
von DenigŻS (Buli. Soc. Chim. Paria [3] 15. 1064; C. 96. II. 852) etwaa geandert. 
Wahrend DenigŻS daa Thiophen durch sein Queekailberreagena ala SO*(HgO)a- 
HgS04H4 auafiillt, wird hier daa ubersehiiasige Queckailber yolumetrisch mit Eisen- 
alaun ala Indicator durch Ammoniumrhodanid bestimmt. Daa Reagena von DenigżS 
wird durch Auflosen von 50 g HgO in einer Lag. von 200 ccm reiner HaSOł in 
1000 ccm W. hergeatellt. — Die Fiillnng dea Thiophens wird in Methylalkohol bewirkt, 
jedoch ist wegen der Yerunreinigung des Methylalkohols mit Aceton ein Korrek- 
tionsyers. erforderlich. In einen Kolben mit eingeachliffenem Stopfen gibt man 
75 ccm CHjOH, 20 ccm des Reagenses von DENiais u. 5 ccm des zu prufenden 
Benzols. Unter denselben Bedingungen setzt man einen Yers. mit reinem Benzol 
an. Nach wiederholtem Umschiitteln filtriert man von dem Nd. ab und entnimmt 
10 ccm dea Filtrats, die mit 20 ccm deatilliertem W. einigen Tropfen stickoxyd- 
freier HNOa und 1 ccm einer 20°/oig. Eisenalaunlag. yersetzt werden, worauf man 
den Hg-Grohalt dieser Lag. durch Titration mit einer 0,1-n. Ammoniumrhodanidlag. 
bestimmt. (C. r. d. 1’Acad. dea aciencea 169. 1402—4. 29/12. 1919.) J. Meyek.

B estandtelle  v o n  Pflanzen u n d  TJeren,
J . Feig l, Uber die Mikroanalgse von Blułbestandteilen im Sinne von Ivar Bang. 

Neue MógUchkeiten der Weiłerbildmg und dereń Bedeutung fiir klinisćhc Unter- 
suchungen. DaB Wesen der BANGschen Methoden, die bisher schon yorgeschlagenen 
und weiterhin moglieben Anderungen werden in Kurze erortert, wobei die Auf- 
gaben in folgende Stufen getrennt werden: 1. Art der Wiigung; statt des Auf- 
fangens auf Papier, bei dem u. a. Qualitatsfehler, wie ungleicbma£ig yerteilter N- 
Gehalt, in Betracht kommen, wird die Yerwendung yon Capillaren beBprochen, 
femer yon Asbeatgewebe; auch leichte kleine Quarzbecher an feinen Platinschlingen 
oder Platiniridiumbecherchen konnten in Betracht kommen. — 2. Isolierung der 
einzelnen zu bestimmenden Gruppen. — 3. Vorbereitung zur Best. und diese 
selbst. — Das Wesentliche iiber die letzten Punkte ist yom Yf. schon in anderem 
Zusammenhange behandelt worden. (Zentralblatt f. inn. Med. 41. 17—25. 10/1. 
Hamburg-Barmbeck. Allg. Krankenhaus, Chem.-physiol. Lab.) S p ie g e l .

M. Nicolle, E. Debains und E. Cesari, Gegenseiiige Fallung der Toxine und 
ihrer Antitoxine. Anicendung au f die Titration von Antidiphiherie- und Antitetanus- 
serurn. Die eingetrockneten und gepulyerten Kulturfiltrate werden zu 0,8 g in 
10 ccm W. gel. und mit bei 40° yerflussigter 10%ig. Lsg. yon Gelatine in physio- 
logiacher Lsg. yermischt. Nach dem Eratarren der in Rolirchen gefiillten Miachung 
(je 1 ccm) gibt man dazu je 1 ccm antitozischen Seruma in wachsenden Ver- 
diinnungen 1/so» ‘/soi 7ioo usw- UI‘d uberlafit sie 2 Stdn. aich selbst bei Zimmertemp. 
Jedes positiye Ergebnis gibt aich durch Auftreten einea weiBlichen Ringea an der 
Grenze yon Serum und Tosingelatine zu erkennen. Es ist notwendig, da8 sowohl 
die Serum-, ais die Toxinlsg. yollig klar sind. (C. r. d. l’Acad. des sciencea 169. 
1433-34. 29/12. 1919.) Sp ie g e l .

George E. Ewe, Relative JEmpfindlichkeit der Fehling-, Phenylhydrazin- und 
Nylanderprobe fiir den Nachuoeis von Glueose im Sarn. Der Nachweis yon Glu- 
cose im Harn mittels N y l a n d e e s  Reagena wird bei tiblicher Ausfuhrung unaicher,
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sofern der Gehalt der Lag. an Glucose weniger ais 0,5% betragt. Die Probe mit 
Phenylhydrazin ergibt ein positiyea Resultat bis zu eincm Gehalt der Lag. von
0,0025°/0 Glucose, sofern man die FI. abkuhlen und a/< Stdn. ateben lafit. Noeh 
empfindlicher ist die FehlingscIio Probe, welche noch bei Harn mit O,0Ol25°/o 
Dextrose eine erkennbare Rk. ergibt. (Amer. Journ. Pbarm. 91. 717—20. Nov.
1919. [Friihling 1917*.] Philadelpbia, Pa.) M a n z .

F ritz  Hansen, Untersućhung ton Schreibmaschinensćhrift mittcls Phołographie. 
Mikrophotographische Aufnahmen zeigen, daB eine und dieselbe Type sebr yer- 
sehiedene Abklatscbe auf dem Papier liefert. Die Struktur des Farbbandes und 
des Papiers B in d  von groBem EinfluB. Dadurch kann ein Identitatsnachweis sebr 
crBchwert werden. (Neueate Erfindungen 46. 471—73. 1919. Berlin.) L ie b e g a n g .

II. Allgemeine chemische Technologie.
A. Pradel, Neue Pałcnłe auf dem Gebiet der Dampfkesselfcuerung. (Vierlel- 

jahrsbericht.) In Zeichnung yorgefiihrt u. bescbrieben werden an Feuerungen fur 
fe s te  B ren n ato ffe  eine Neuerung der rliein.-westf. Sprengstoff A.-G. in Coln a. Rh. 
an Kettenroaten fiir die Verfeuerung von Koks, die die Moglichkeit scbafft, Vor- 
und Hauptfeuerung yollstandig voneinander abzusperren, ao daB die Hauptfeuerung 
nicht nur zur Verfeuerung von Koks, sondern auch yon hoohwertigen BrennstofFen, 
also gaareichen Steinkoblen, im letzteren Falle ohne die Vorfeuerung u. obne Gas- 
abzug benutzt werden kann; weiterhin eine neue AbsehluBvorriehtung des hinteren 
Endes von Wanderroaten von J o s e p h  P k e g a r d ie n  in Coln-LindeDthal; eine neue 
Einrichtung zur Erzeugung von Geblaaewind fiir Feuerungen durch einen HeiBluft- 
motor, der von der Abhitze der Feueruug angetrieben wird, in der AuBfiihrung fur 
Scbmiedefeuer von W il h e l m  Co o b s s e n  in Burg; eine besonders fiir Sebiftskessel 
beatimmte Wecbaelfeuerung fiir Wasserrohrkessel von F e ie d e ic h  Sa ss e n b e r g  in 
Kiel; eine neue Beacbickungsvorricbtung zur Aufgabe dea Brennatoff3 auf den 
Rost, bei der der Brennatoff in Teilmengen durch eine Fallrinne iiber den Roat 
gCBtreut wird von H. K o w it z k e  & Co. in Berlin-Schoneberg; eine Neuerung der 
Siemens - Schuckertwerke G. m. b. H. in Siemensatadt b. Berlin an fahrbaren 
Schlackenbrechern fur die Ruckstandeforderung mittels Saugluft, bei der der 
Schlackenbrecher mit eincr um eine lotrechte Achae seliwenkbaren, dauernd staub- 
dicht mit dem A schenBack yerbundenen Aufgebevorrichtung fiir die Schlaeke ver- 
seben ist, ao daB die Aufgebeyorriehtung ohne die Notwendigkeit, den Schlacken
brecher yerfahren zu mtissen, nacbeinander an mehrere Aschensacke herangebracht 
werden kann. Um das Hangenbleiben des Gutes am Schlackenbrecher zu yer- 
hindern, ist er ao auagebildet, daB er durch einseitige Belastung eines seiner An- 
triebsradcr erschiittert wird.

Auf dem Gebiet der G a sfe u e ru n g  wird der Mehrfachbrenuer mit Sicherheita- 
zundeinrichtung der Weatf. Maschinenbauindustrie G u st a y  Mo l l  & Co., A.-G. in 
Neubeckum genannt, auf dem der Ó lfe u e ru n g  werden angefiihrt: Ein Vergaser- 
brenner von B e e t h o l d  D ie s t e l  in Hamburg, der im wesentlichen aua einem Ver- 
gaaer mit yerstellbarer Haube, einer der Erhitzung der Luft dienenden yerstell- 
baren Dampfglocke u. einer yeratellbaren Anheizschale besteht, dereń Bewegungs- 
mittel samtlich ao angeordnet sind, daB sie von den Heizgasen nicht getroffen 
werden und aucli wahrend des Betriebea slets gangbar bleiben; eine D iise  und 
Dusennadel aus keramischer Masse der Westf. Gasgluhlicht Fabrik F. W. u. C. K il l in g  
in Hagen i. W.-Delsteni, zu dereń Herst. Thoroxyd, Zirkonoxyd oder Oxyd anderer 
seltener Erden yerwendet werden; eine neue ZerBtaubungsyorrichtung der Luxschen 
Industriewerke A.-G. in Ludwigshafen a. Rh., bei der zur yollstandigen Zerstaubuug 
auch dickflusaiger Brennstoffe in den Zwischenraum zwiachen Schraubenflacben 
kleine Prallwiderstande hineinragen, und endlich eine LuftzufiihrungBeinrichtung
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fur Ólfeuerungen von Gebriider KOr t in g  A.-G. in Linden b. Hannoyer, dereń 
Neuheitsmerkmal darin beatebt, daB die Verbrennungsluft durch mehrere auf einer 
Pyramide oder einem Kegel um den Brenner herumliegendc, die Mitte freigebende 
Luftklappen zugefiihrt wird. (Ztachr. f. DampfkesBel u. Maschinenbetrieb 43. 17—21. 
16/1. 33—35. 30/1. Berlin.) S c h r o t h .

A llgem eine Elektrizitats-Ges., Berlin, JElektrisćher Erhitzer fur Ddmpfe oder 
leitende Gase, 1. dad. gek., daB das Gaa oder der Dampf selbst den Heizwiderstand 
bildet. — 2. Desgl. nach 1, dad. gek., daB die zur Zufuhrung und Abfiihrung der 
zu erbifzenden Dampfe oder Gase dienenden Teile der Vorrichtung dureb Isolier- 
robre (a) (Fig. 51) in Verbindung steben, in welche die Elektroden (c) isoliert ein- 
gefiibrt sind. — Stromt Dampf oder elektrisch leitendes, bezw. eloktrisch leitend 
gemacbtes Gaa in den Erhitzer ein, ao geht der Strom vou der Elektrode c durch 
das Gaa oder den Dampf zu den Enden des Isolierrohres und erhitzt auf diese 
Weiae das durehstromende Medium. Die Anordnung laBt sich mit Yorteil fur 
hohe Betriebsspannungen verwenden. Sie kann z. B. fur Dampfuberbitzer im 
AnschluB an elektrische Dampfkessel Verwendung finden. (D.B..P. 317302, KI. 13 d 
vom 8/5. 1918, ausg. 13/12. 1919.) S c h a b f .

Fig. 51. Fig. 52.
R uhrw erkefabrik  G. m. b. H ., Berlin, Einrichtung an Fliissiglceitsriihrern 

oder -mischern mit Pultrungsleistcn, 1. dad. gek., daB diese Leiaten (d) (Fig. 52) 
nur wenig in die Flussigkeitsoberflache eintauchen. — 2. Einrichtung nach 1, dad. 
gek., daB die Leiaten (d) in der Hohe verstellbar sind, um aie bei yerschiedenem 
Fliiaaigkeitsstande in die Oberflśiche der FI. eiufubren zu konuen. — 3. Einrich
tung nach 1, dad. gek., daB in bekannter Art zum Anklappen an die GefaBwand, 
bezw. zum Abacbwingen von ihr eingeriehtete Leisten (d) in yerschiedener Hohen- 
lage angeordnet sind. — Diese Leisten bewirken ein aehr starkes Abwartsstromen 
der FI. in den Strudel hinein, erfordern aber einen geringeren Kraftbedarf bei 
gleicher Drehgeschwindigkeit ais die bekannte Leistenanordnung. C ist das Rtihr- 
werk, das z. B. in bekannter Weise aua einer -winklig zur Welle b gestellten Scheibe 
besteht. (D.E.P. 316445, KI. 12 e vom 23/4. 1913, auag. 28/11. 1919.) Sc h a r f .

A lbert R edl ich, Wien, Einrichtung zur Zersłorung von Schaum, gek. durch 
eine o d e r  mehrere im Kreise radial an einer drebbareu Achse im Schaumbereich 
a D g e o r d n e t e ,  aHaeitig geachloasene, nur in der Drehrichtung teilweiae offene Kammem 
mit je  einem AbiluBrohr fiir die beim Zerplatzen der Scbaumblasen gebildete FI. 
Zufolge der Proportionalitat der Fliehkraft zur M. wird die fl. Umhiillung der 
Schaumblaaen, aobald letztere an die Wand d e r  Kammer gelangt sind, von der 
den Inhalt bildenden Gasmaaae getrennt und an die Wand gedruckt, von wo die 
Fl. zum AbfluB gelangt u. immer wieder neuen Schaumtcilen, die von den Kammern
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aufgefangen werden, Platz macht. Es erfolgt daher die Scheidung der beiden die 
Schaumblasen bildenden Teile in der ganzen Schaummasse stetig und mit groBer 
Sicherheit u. Vollkommenheit. Zeichnung bei Patentschrift. (D.H..P. 318478, KI. 12 d 
yom 2G/9.1918, ausg. 31/1.1920. Prioritiit Osterreich vom 10/10. 1917.) S c h a r f .

Claros, G. m. b. H. fiir R einigung stadtischer und gew erblicher Ab- 
w asser, Dresden, Kldrvorrichiung fiir Fliissigkeiten, dad. gek., daB an der Innen- 
flache eines Klartrichters mehrere spiralformig yerlaufende Sand-, bezw. Knoten- 
fangleisten angeordnet sind, die mit ihrem unteren Ende in die Ablaufrinne ein- 
miinden. — Die Vorricbtung ermoglicht ein sicherea Ablagern der schwereren 
Bestandteile und gibt dem W. eine derart drehende Bewegung, daB die Trennung 
und Abfiibning der schwereren von den leichteren Bestandteilen stets sieher er
folgt Zwei weitere Anspriiche nebst Zeichnungen in der Patcntscbrift. (D.S.P. 
318512, KI. 12 d vom 28/10. 1916, ausg. 2/2. 1920.) S c h a r f .

Das Preisaussohreiben des Ycrbandes keramischer Gewerke betreffs Filterersatz.
1. Preis: Sc h n e id e r , Hennigsdorf, fur s ein en Filterapp. unter Verwendung von 
Blechlamellen. 2. Preis: Z ó l l n e r , Markredwitz, fiir Filtertiicher aus PapierstofF 
n a ch  besonderer Webart. 3. Preis: S c h w a r z , Spandau, fiir porose Filterplatten 
aus porosem Materiał in zwei Schichten, einer inneren grobkornigen und einer 
auBeren dichten. 4. Preis: K o s e n t h a l , Selb, fiir ein Trockenmischverf. ohne Be- 
nutzung von Filterpressen. (Sprechsaal 52. 511—12. 25/12. 1919.) W e c k e .

Ida  Ebers geb. Jans, Ahrensburg, Holst., Vcrfahren zur Gewinnung von in 
einer Flussigkeit aufgelósten oder fein verteilten Sto/fen nach Patent 306481, 1. dad. 
gek., daB man zur Unterstutzung der Yerstaubung der aus dem DruckgefaB aus- 
tretenden Fl. einen Teii des iiber der Fl. gebildeten Dampfes in die Austritts- 
offnung einfiihrt. — 2. Vorrichtung zur Ausfiihrung de3 Verf. nach 1, gek, durch 
eine Spruhdiise mit Dampfzuleitung ais Austrittsoffnung fiir die das DruckgefaB 
verlassende Fl. — Man erreicht dabei einerseits, daB die austretende Fl. eine nicht 
unerhebliche Yorkonzentration erfiihrt, und man nutzt gleichzeitig dic im Dampf 
aufgespeicherte mechanische unii thermische Energie fiir die Zerstaubung und die 
damit yerbundene Verdampfuug aus. (D.R.P. 3 0 9 1 0 2 , KI. 12a vom 9/1. 1918, 
ausg. 12/12. 1919; Zus. zu Pat. Nr. 306481 ; C. 1919. IV. 1036. Liingste Dauer: 
21/6. 1930.) S c h a r f .

Siemens-Schackertwerke, G. m. b. H ., Siemensstadt b. Berlin, Elektrisćhe 
Beinigungsanlage fiir Gase, dad. gek., daB in der Satnmelgrube fiir da3 Nieder- 
schlagsgut unterhalb des Stromungsweges leicht entfernbare Schieber oder Klappen 
quer zur Stromungsrichtung angebraeht wcrden, zu dem Zweck, eine Gasstromung 
innerhalb der Grube zu yerhindern. — Es muB yerhindert werden, daB der Strom 
diesen Elektroden ausweicht und auf Seitenwegen an ihnen yorbeigeht, so daB er 
nicht. der elektrischen Eiinv. ausgesetzt wird. Zeichnung bei Patentschrift. (D.B..P. 
318432, KI. 12e yom 29/5. 1918, ausg. 31/1. 1920.) S c h a r f .

H erm ann Piining, Munster, Westf., Verfahren zur elektrischen Reinigung staub- 
haltiger Gase, 1. dad. gek., daB die Gase mit solcher Geschwindigkeit durch die 
Elektrisierungsrśiume gefiihrt werden, daB die an den Elektroden sich ablagernden 
Staubmengen yon dem Gasstrome selbst losgerissen uud fortgefiihrt werden. —
2. Desgl. dad. gek., daB den Gasen von Zeit zu Zeit eine solche Geschwindigkeit
erteilt wird, die sie befahigt, den an den Elektroden abgelagerten Staub loszureiBcn 
und fortzufiihren. — Das Yerf. eignet sich besonders fiir feinere Staube, wie sie 
durch chemische oder physikalisehe Vorgange aus vorher gasformigen Korpem ent- 
stehen: Eauche, Nebel, RuBe, die aus lauter einzelnen, yoneinander getrennten 
Molekiilen besteben. (D.E.P. 318772 , KI. 12 e yom 11/2. 1919, ausg. 31/1. 
1920.) S c h a r f .
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Siem ens-Schuckertw erke, G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin, Isolator fiir 
elektrische Gasreiniger, 1. dad. gek., daB er ais Platte 
ausgebildet ist, die quer zur Richtung des Gaastromes 
im Niederschlagsraum stebt. — 2. Isolator nach 1, dad. 
gek., daB die Hochspannungsleitungen 8 (Fig. 53) in die 
łBolarplatten 5 eingebettet sind. — 3. Isolator nach 1, 
dad. gek., daB er den Querschnitt des scłiadlichen 
Raumes ausfiillt. — Die oberen Teile des zu reinigen- 
den Gas- oder Flussigkeitsstromes, die et w a in den 
Raum 4 eindringen, mussen sofort wieder nach unten 
abbiegen in den Elektrodenraum hinein, wie es durch 
den gebogenen Pfeil zum Ausdruck gebracht ist. Im 
Isolatorenraum 4 kann also keine nennenswerte Gas- 
stromung stattfinden. Es treten deshalb keine Gasyer- 
luste ein, d. h. ungereinigtes Gas kann nicht durch 
die Reinigungsanlage hindurchgehen. 1 sind die Hoch- 
spannungselektroden, 2 die netzartigen Niederspannungs-

2\
!

77777777777777777777Z

Fig. 53.
elektroden. (D.R.P. 316498, KI. 12e yom 13/10. 1918, ausg. 28/11.1919.) S c h a r f .

Heinrich. H encke, Charlottenburg, Vorrićhtwng zur Trocknung von Sefe, 
ScMcmpc, zerriebenen Kartoffeln, zerrmcnen Eiibenschnitzeln, Torf und ahnlićhen 
Stoffen unter Anwendung einer Saugwalze zur Entwiisserung und einer Heizwalze 
zur Fertigtrocknung des Gutes, dad. gek., daB die sich ununterbrochen drehenden 
Walzen an ihrem Umfang, gegebenenfalls unter Einschaltung einer Zwischenwalze, 
aneinander anliegen. — Das Gut wird yon der Saugtrommel ohne Anwendung yon 
Obertragungastiicken o. dgl. an die Heizwalze abgegeben. (D.R.P. 302530, KI. 82 a 
yom 17/11. 1915, ausg. 20/1. 1920.) M a i .

Dampfkesael- nnd Gasom eter-Fabrik vorm. A. W ilke & Co., Braunschweig, 
und Otto K ulka, Hamburg, Zur Aufndhme von Destillaten dienendc Vorlage, gek. 
durch eine von der Yorlage (I) (Fig. 54) abgetrennte, mit ihr in Verb. stehende 
Kammer (5), in der ein yon auBen bedien- 
bares Riihrwerk beliebiger und bekannter 
Art (5) u. ein Probenehmer (7) angeordnet 
sind. — Das Riihrwerk bewirkt, daB in den 
Probenehmer beim Offnen der Hahne eine 
gute Durehschnittsprobe gelangt. (D.R.P.
317171, KI. 12 a yom 24/5. 1919, ausgeg.
17/12.1919.) SCHABF.

Fig. 54.
Farbenfabriken  vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Coln a. Rh., 

Verfahren sur Kiihlung der mit uberhitztem Wasser gcfullten Heizrohrsysteme von 
Vcrdampfappa.ra.ten u. dgl. zwecks Ermógltchung einer sehnellm. Entleerung dieser 
Apparate, darin bestehend, daB man wahrend dieser Zeitperiode kontinuierlich 
das W. aus der Heizrohrleitung in eine gekiihlte Nebenleitung d (Fig. 55) ein- 
treten laBt und das so gekiihlte W. auf mechanischem Wege oder mit Hilfe der
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durch das Temperaturgefalle erzeugten Zirkulation dem Heizrohrsystem wieder 
zufuhrt. — Der Kiihler e ist hier also nicht in das Heizrohrsystem selbst einge- 
baut, was infolge der wiederholten schnellen Abkiihlung und Wiedererhitzung des 
Systems zu einer starken Veranderung des physikalischen Gefiihls des Kiihlrohr- 
materials fuhrte. (D.R.P. 298041, KI. 12 a vom  12/3 .1915 , auBg. 2 /1 .1920 .) S c h a e f .

M aschinenbau-Aktiengesellschaft Golzern-Grimma, Grimma i. Sa., Ather- 
relctifizierapparat, gek. durch eine in der Bohatherdampfleitung vor ihrem Eintritt 
in die Atberrektifizierkolonno eingeschaltete, mit Kondensator ausgestattete Aus- 
gleichs- oder Zwischenkolonne. — Die B. von Nebenprodd., Yerluste durch Ver- 
dunstung oder mangelhafte Entgeistung, Drucksteigerung infolge gesteigerter Zu- 
fiihrung yon Atherdampfen, werden durch die Zwischen- oder Ausgleichskolonne 
mit Kondensator beseitigt. (D.B.P. 305172, KI. 12 o vom 19/9. 1916, ausg. 12/1. 
1920.) Ma i .

Schoeneich, Gastauchapparate. Nach einer Darst. des physiologischen Vor- 
gangs beim Atmen werden folgende Gastauchapparate beschrieben und durch Ab- 
bildungen erliiutert: 1. Der Schlauchapparat, bei welchem Frischluft durch einen 
Schlauch dem Gastauclier zugcpumpt wird. 2. Der „Drager“-Apparat, bei welchem 
die ausgeatmete Luft durch Bindung yon C02 in Patroncn mit KOH und NaOH- 
Fiillung gereinigt, und frischer SauerstofF aus einer Bombę mit hochgepretJtem O 
entnommen wird. 3. Gastauchapparat „Westfalia", der mit anderer Anordnung der 
einzelncn Teile ebenso arbeitet wie der Dragerapparat. 4. In dem „Pneumatogen“- 
Apparat wird Bindung des ausgeatmeten COa und Erzeugung von frischem O durch 
eine mit KNOs gefiillte Patrone bewirkt, durch welche die Luft beim Ausatmen 
hindurchgedriickt wird. 5. Beim „Aerolith“-Apparat wird Frischluft durch Ver- 
dunsten yon fi. Luft erzeugt, wiihrend C03 sich ais Schnee auf dem kalten Ver- 
dunstungsrohr niederschlagt. 6. Im „Claude“-Apparat tritt an Stelle yon fl. Luft 
fl. SauerstoflF. SchlieBlich werden noch die Gasmasken erwiihnt, bei welchen die 
schadliehen Gase beim Einatmen durch Filter gesaugt werden, in denen sie durch 
chemische Veranderung unschadlich gemacht oder absorbiert werden. (Yerh. d. 
Yereins z. Ford. d. GewerbefleiBes 1919. 215—29. Sept.) N e id h a r d t .

A. C. F ie ldner und S. H. Katz, Die Yerwendung von Gasmasken ais Bcspira- 
łoren. (Chem. Engineer 27. 79—83. April. 1919. —  G. 1919. IV. 357. 596.) D it z .

IV. Wasser; Abwasser.
Abel, Die Wdsserversorgung in ihrer Bcdcutung unter den Mnftigen hygieni- 

schen Aufgaben. Die Arbeit bringt wichtige Hinweise fiir die Besserung der 
Wasseryersorgung auf dem Lande und in Ideineren Stśidten. (Wasser u. Gas 10. 
257—59. 1/1. Jena, Hygien. Uniy.-Inst.) Sp l it t g e k b e k .

Jurgensen, Die Entwicklung des Wasserwerkes der Stadt Altona unter be- 
sondtrtr Bcrucksichtigung der Schnellfilteranlage. An Hand der geschichtlichen 
Entwicklung der Wirkungsweise der Filteranlagen und jahrelanger Betriebs- 
erfahrungen werden die Griinde entwickelt, die abweichend yon den bisherigen 
Erweiterungen der Anlage durch einfache VergroBerung der Filtrationsflache fiir 
die langsamen Sandfilter zu der Erbauung einer Schnellfilteranlage gefiihrt haben. 
Nach einer Erlauterung des Prinzips der Schnellfiltration wird die Neuanlagc in 
ihren einzelnen Teilen beschrieben. Charakteristisch ist die Vereinigung der 
Schnellfilter mit den Boh- und Spiilwasserbehaltern in einem Gebaude und die Art 
der Anordnung dieser Behalter. Die Lsg. der schwierigen Bauaufgabe durch 
weitestgehende Verwendung yon Eisenbetonkonstruktionen findet besondere Be- 
achtung. In Verbindung damit werden die Inneneinrichtungen des Gebaudes be
schrieben. Mit einer Erlauterung der Wirkungsweise der Schnellfilter werden ihr 
innerer Aufbau, die Begulieryorrichtungen, Eohrfiihrung, MeB- und Kontroli-
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apparate, die Leistungsfahigkeit, sowie die Art der Spiilung zur Reinigung der 
Filterfullung naher dargelegt. Zum SchluB folgen Angaben iiber die Bauausfuhrung 
und Betriebsergebnisse. (Ztsehr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 43. 4—6. 2/1. 
9—13. 9/1. 25-28. 23/1. 43—45. 6/2. Altona.) Schroth.

C. A. M ehring, Die Kalk-Barytbehandlung fiir das Weichmachcn von Kessel- 
spieisewasser. Dieses mit giinstigem Erfolg wahrend der letzten 2 Jahre auf den 
Anlagen der Chino Copper Co zu Hurley, N. M., angewandte Verf. wird an Hand 
von Abbildungen eingeliend beBchrieben. Die A lt der Unters. des Rohwassers, die 
bei der Durchfiihrung des Reinigungsverf. stattfindenden Rkk. der Bestandteile des 
W., welcbes auch Ferro-, Ferri-, Tonerde- u. Kupfersulfat, sowie freie H2SO, ent- 
halt, mit Ca(OH)2, BaCO„, NasC03 und NaOH und die Art der Berecbnung der 
Menge an erforderlicben Zueiitzen werden ausfiibrlich erortert. (Cbem. Metallurg. 
Engineering 21. 629—32. 12.—19. Nov. 1919.) D itz.

V. R othm uad und G. Kornfeld, Der Basenausłausch im Pcrmutti. II . (I. vgl. 
Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 103. 129; C. 1918. II. 774.) AuBer dem schon friiher 
yerwendeten Natriiimpermutit und Silbcrpermutit yerwendeten Vft'. jetzt auch noch 
Kupferpcrmutit und Calciumpermutit. Beim Austausch des Cu" gegen die Erd- 
alkalien konnten V£F. die Uuabhśingigkeit von der Verdiinnung fiir gleieliwertige 
Ionen von neuem bestatigen. AuBerdem wurde eine analoge GesetzmaBigkeit im 
Yerh. der Homologen beim Austausch festgestellt, wie bei den Alkalien. Verss. 
in der Reihe Ag-Ba u. Na-Ca zeigten, daB sich der Austausch eines einwertigen 
gegen ein zweiwertiges Metali in Aulehnung an die fiir den Austausch gleich-

wertiger Ionen giiltig befundene Formel • (——V =  K  durch die Formel
cb \  ca )

• (-% ) =  K i i  darstellen liiBt. in welchen c die Konz. des durch deu Indcx
Cj W  /
(a und b beliebige, einander gleichwertige Metalle, 2 ein zweiwertiges und 1 ein 
einwertiges Metali) angegebenen Metalls in der Lsg., c’ die Konz. des betreffenden 
Metalls im Permutit, fi eine Konstantę dos betreffenden Austausches, K , bezw. K i i  
die zu Beginn des Yers. in der Lsg. enthaltenen Gramm;iquivalente Metali. In 
der Reihe Na-Ca wurde auBerdem eine Mischungslucke gefunden; die Umwandlung 
der beiden festen Phasen braucht (mindestens yon einer Seite) betrachtliche Zeit. 
Verss. in  der Reihe Ag-La zeigten, daB einwertige Ionen auch gegen dreiwertige 
Ionen ausgetauscht werden konnen; der EinfluB der Verdunnung ist hier besonders 
groB. (Ztsehr. f. anorg. u. a!lg. Ch. 108. 215—25. 1/10. [6/4.] 1919. Prag. Physik.- 
chem. Inst. der deutschen Univ.) G eosciidff.

Perm utit-A ktiengesellschaft, Berlin, Basenawiausćhcndes Wasserreinigungs- 
mittel wid Verfahren m  sciner Herstellung, 1. bestehend aus auf porosen Materialien 
niedergeschlagener kolloidaler Kiestlsaure. — 2. Verf. zur Herst. eines Wasser- 
reinigungsmittels nach Anspruch 1, dad. gek., daB man yulkanischo Gesteine mit 
Salzsaure behandelt, worauf gcgebenenfalls nach Auswaschen der iiberschussigen 
Saure mit W., Alkalien zur Einw. gelangen. — 3. Ausfiihruugsform des Yerf. nach 
Anspruch 2, dad. gek., daB porose Materialien organischer und anorganischer Nator 
mit Alkalisilicat getrankt, hierauf mit Salzsaure behandelt werden, worauf nach 
eventuellem Auswaschen gegebenenfalls Alkalien zur Einw. gelangen konnen. — 
Verwendbare porose Korper sind z. B. Bimsstein, Layakrotzen, Porzellanscherben, 
Klinker, Koks, Holzkohle, Holzwolle, Sagespane, Korkstucke, Korkmehl u. dgl. 
(D.E.P 318145 KI. 85 b vom 4/7. 1913, ausg. 10/1. 1920.) Mai.1

J . GroBfeld, Die Bestimmung ciniger wichtiger Mineralbestandteile von Mineral- 
toassern nach neueren chemisclien Verfahren. Kurze Bescbreibung der neuesten Be- 
stimmung8methoden fiir Gesamtharte, Ca, Mg, Cl u. S04. (Ztsehr. f. ges. Kohlen- 
eaure-Ind. 26. 95—96. 4/2.) S p littg e e b e r.
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Y. Anorganische Industrie.
P aul Beck, Nordhausen, Verfahren zur Gewinnung non Schwefelwassersioff 

neben tećhnisch reinem Magnesiumhydroxyd aus Sulfiden und Hydrosulfiden der 
Erdalkalimetalle und Magnesiumsulfat, dad. gek., daB die Umsetzung zuniichst bei 
gewohnlielier Temp. erfolgt, und erst dann nach Abscheidung des gefiillten Erd- 
alkalimetallsulfats das gelost gebliebene Magnesiumsulfid oder -hydrosulfid zergetzt 
wird. — Man erhiilt so ais Nebenprod. unmittelbar technich reines Magnesium- 
hydroxyd. Die in der ersten Phase, bei der Umsetzung der Erdalkalimetallsulfide 
oder -hydrosulfide fallenden Erdalkalimetallsulfate konnen ohne jede weitere Be- 
arbeitung, nur nach eventuell yorherigem Troeknen, in die Fabrikation der Erd- 
alkalisulfide zuriickgehen, und das in der zweiten Phase erhaltene Magnesiumhydr- 
oxyd ist ais techniseh rein sofort direkt ais solches, z. B. zur Darst. beliebiger 
Magnesiumyerbb., geeignet oder kann ais Materiał bei der Fabrikation von Mag- 
nesiazementen, Kunststeinen, FuBboden usw. Verwendung finden. (D.R.P. 3 0 7 0 4 1 , 
KI. 12 i vom 25/7. 1917, ausg. 13/1. 1920.) Ma i .

Josef K ierm ayer und Hannoversohe K aliw erke Akt.-Ges., Oedesse, Kr. 
Peine, Verfahren zur Nutzbarmachung des Schwefelgehaltcs von kieserithalłigen Kali- 
rohsalsen durch Behandlung mit Kohle, 1. dad. gek., daB die Kaliumrohsalze in ge- 
schmolzenem Zustande gleichzeitig mit Koks und Holzkohle oder statt Holzkohle 
mit schwach gegliihter Steinkohle oder ahnlich wirkenden Stoffen behandelt werden.
— 2. Ausfuhrungsform des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Reduktion 
mit Koks und Holzkohle in getrenntem Arbeitsgange vorgenommen wird. — Es 
wird so der Schwefelgehalt der Rohsahe in Form von elementarem Sehwefel ge- 
wonnen. Die Reduktion mit Koks liefert neben wenig Sehwefel viel SO„ bei Ver- 
wendung von Holzkohle entsteht auBer S sehr viel HsS, gewohnliclie Steinkohle 
kann wegen des Auftretens storender Nebenprodd. nicht genommen werden, da- 
gegen yerhalt sieli schwachgegliihte Steinkohle, ebenso auch Magerkohle, iihnlich 
wie Holzkohle. (D.Ł.P. 310072 , KI. 12i yom 10/9. 1910, ausg. 12/1. 1920.) Ma i .

Pani Jannasch und E lsa M aria A lberta, Heidelberg, Verfahren zur ąuanti- 
tativen Gewinnwng von Sćhwefelsaure aus den Sulfałen und Sulfiden, 1. dad. gek., 
daB die Sulfate in Mischung mit einem indifferenten, ein Zusammenbacken ver- 
hindemden Zuschlag, wie Quarz, bei Gluhtemp. einem Kohle-Tetraehlorkohlenstoff- 
gasstrome ausgeBetzt werden. — 2. AusfiihrungBform des Verf. nach Anspruch 1, 
dad. gek., das der Kohlensaurestrom dazu benutzt wird, das TetrachlorkohltiistofFgaa 
durch den Reaktionsraurn zu treiben. — Anwendung des Verf. nach Anspruch 1, 
und 2 auf Sulfide, wobei diesen ein Zuschlag yon Kalium- oder Natriumchlorid 
oder dergleichen gegeben wird. — Es wird unter Zers. des Tetrachlorkohlenstoffa 
der Sehwefel in Form yon Schwefelćhloriden gebunden; letztere liefern mit W. neben 
Salzsaure auch Sćhwefeteaurc. Man erzielt eine ąuantitatiye Ausbeute aus den Sulfaten, 
wie Gips, Schwerspat, Colestin, Kainit, sowie anderen Abraumsalzen, Kaliumsulfat, 
Natriumsulfat und den Sulfiden, wie Pyrit, Kupferkies u. Zinkblende. Ais Neben
prod. entsteht krystallisiertes Hezachlorathan. (D.R.P. 318221, KI. 12 i yom 5/3.1918, 
ausg. 16/1. 1920.) Ma i .

Jam es Dow, Das Dowsclie Bromgewinnungsi-erfahren. Die erste Anlage fiir 
das Verf. wurde im Jahre 1889 von der Dow Chemical Co. zu Canton, O., eine 
zweite wurde im Sommer 1890 zu Midland Mich., in Betrieb gesetzt. Bei letzterer 
wurde die Freimachung des Br aus der Salzlsg. auf elektrolytischem Wege durch- 
gefuhrt. Ober die Entw. dieses Betriebes und iiber die Einfiibrung eines Verf. zur 
G ew in n u n g  von MgCl, und  MgS04 in den letzten Jahren wird Naheres mit- 
geteilt. (Chem. Engineer 27. 258. Okt. 1919.) D it z .

Georges C laude, Uber die Yorteile der Animonidksynthese bei sehr hohen
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Drucken. Es wird vorgeschlagen, die Synthese des Ammoniaks nicht wie in den 
deutsehen Aniagen unter einem Druck von 200 Atmospharen auszufuhren, sondern 
unter einem Druck von 1000 Atmospharen. Die scheinbaren Schwierigkeiten des 
Arbeitens unter b o  hohen Drucken treten gegenuber den yielen Yorzugen einer 
solchon Arbeitsweise zuruck. Diese Vorziige . werden eroitert. (C. r. d. lAcad. 
des sciences 170. 174—77. 19/1. [12/1.].) J. M e y e r .

R udolf Schad, Darmstadt, Verfahren zur Garbonisation der ammoniakaliscken 
Sole der Ammoniaksodafabrikation in mehreren von den kohlensaurehaltigen Gasen 
nacheinander durchetromten GefaBen, dad. gek., daB man die kohlensaurehaltigen 
Restgase aus dem System bei demjenigen G-efaB austreten liiBt, in dcm yon dem 
gelosten Ammoniak der Sole bereits alles oder wenigstens der groBte Teil an Kohlen- 
saure gebunden ist. — Es gelingt so, eine konzentriertere Sole mit hoherem G-ehalt 
an Ammoniumbicarbonat ais bisher zu erzielen. (D.R.P. 318180, KI. 121 vom 
28/1. 1919, ausg. 15/1. 1920.) Ma i.

A lexander Claassen, Aachen, Yerfahrcn zur katalytischen Oxydation von Am
moniak, 1. dad. gek., daB ala Katalysatoren Yerbb. des Chroms mit Metallen, z. B. 
Chromite oder Silberchromat, yerwendet werden, unter Ausschlufi solcher Chrom- 
verbb., welche sich bei hoher Temp. unter Sauerstoffabgabe zersetzen. — 2. Ab- 
anderung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB gleichzeitig mit den Cbro- 
miten Manganyerbb. ais Katalysatoren yerwendet werden. — 3. Ausfiihrungsform 
des Verf. nach Anspruch 1 und 2, dad. gek., daB die Katalysatoren auf basischen 
Triigern, die yorteilhaft in groBem tlberschuB yorhanden sind, niedergeschlagen 
werden. — Besonders bewahrt hat sich die Chromoxyd-Zinkyerb. Diese Kontakt- 
korper unterscheiden sich in ihrer Wrkg. von den zersetzlichen Chromaten dadurch, 
daB sie die Rk. in erheblichem MaBe begiinstigen, selbst aber unyerandert bleiben 
und mithin einen kontinuierlichen ArbeitsprozeB ermoglichen. (D.R.P. 302514, 
KI. 12 i vom 10/2. 1915, ausg. 22/1. 1920.) Ma i .

R udolf Mewes, Berlin, Yerfahren zur Umseleung der Stickstoffverbindungen 
von Carbiden in Ammoniuniuerbindungen, 1. dad. gek., daB die CarbidstickstofFyerb. 
zusammen mit einer Lsg. eines Alkali- oder Magnesiumsalzes, insbesondere yon 
Natrium- oder Kaliumchlorid, oder Misehungen solcher, mit oder ohne Erwamung 
behandelt u. gegebenenfalls auf die Sublimationstemp. der entstandenen Ammonium- 
yerb. erhitzt wird. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB man zur Umsetzung 
des Kalkstickstoffs mit der Chloridlsg. das Reaktionsgemisch der Einw. eines elek- 
trischen Gleichstroms mit oder ohne gleichzeitige Erwarmung unterwirft. — Arbeitet 
man ohne elektrischen Strom, so ist es zweckmaBig, das Gremenge bei Tempp. 
iiber 100° zu behandeln. — Das Yerf. bietet den Yorteil, daB man beispielsweise 
beim Arbeiten mit Kalksticksto/f und Natriumchlorid oder Kaliumchlorid direkt 
Ammoniumchlorid in Salzform absublimiert und zugleich Soda oder Pottasćhe bei 
starker Erhitzung des Reaktionsgemisches erhalt. Bei hoherer Temp. kann man 
auch unmittelbar Ammoniak und zugleich Soda oder Pottasćhe erhalten, wahrend 
das Chlor des Ammoniumchlorids CaCla bildet. Die Trennung der erhaltenen Verbb. 
erfolgt nach an sich bekannten Methoden, sofem man das erhaltene Gemisch nicht 
unmittelbar ohne Trennung yerwerten kann. (D.R.P. 305082, KI. 12k yom 24/3.
1915, ausg. 12/1. 1920.) Ma i .

Edm und H erm an, Budapest, Yerfahren zur Serstellung von Stickoxydm 
aus Luft, wobei die Oiydation der Luft mit Hilfe yon Kohlenstoffyerbb. durch 
flammenlose Oberflachenyerbrennung innerhalb einer hochfeuerfesten Kontaktmasse 
stattfindet, 1. dad. gek., daB die Kontaktmasse im wesentlichen ans Aluminium- 
nitrid besteht. — 2. Verf. gemaB Anspruch 1, dad. gek., daB die Aluminiumnitrid 
ais Hauptbestandteil enthaltenden Kontaktkorper aktiyierend wirkende Zusatze, 
wie die Oxyde und Nitride yon Eisen, Kupfer, Kobalt, Nickel, Mangan, Chrom,
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Calcium, Barium, Cer, Thor, Titan enthalten. — Je hoher der Aluminiumgehalt 
des Aluminiumnitridg ist, um so grofier ist seine katalytische Wrkg. Es werden 
bei Oberfliichenyerbrennung mit Aluminiumnitrid ais hochfeuerfeater Katalysator 
pro 1 ebm yerbranntes Methan (ctwa 8800 Cal. 15°, 760 mm) unter Druek von 
10 Atm. bei Verwendung yon hocherhitzter Druekluft ohne Sauerstoffzusatz 380 
bis 490 g HNO„ ( 1 0 0 % 'g )  gewonnen. (D.R.P. 305124, KI. 12i vom 25/1. 1917, 
ausg. 23/1. 1920.) M ai.

Herm ann Nóh, Saarbrucken, Verfahren tur Erhohung der Auśbeute bei Stick- 
ozydmertaktgasmaschinen, die mit Mitteln zur Beschleunigung der Verbrennung 
arbeiten, dad. gek., daB die Abgase ausgespult und im wesentlichen durch Luft 
ersetzt werden. — Bei Betrieb mit Auaspiilung wurde bei etwa 7 0 %  Luftiiber- 
Bchufl die groBte Auśbeute von mehr ais 125 g HNO„ pro cbm Gas erzielt. (D.R.P. 
306451, KI. 1 2 i vom 29/8. 1916, ausg. 12/1. 1920.) M a i.

Farbenfabriken vorm. P riedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Coln a. Rh., 
Verfahren zur Eonzentration von Salpetersaure, 1. dad. gek., daB man zur Zu- 
fiihrung der notigen Warnie lediglich stark yorgewarmte Schwefelsaure anwendet. —
2. Ausfuhrungsform gemaB Anspruch 1, dad. gek., daB man die Schwefelsaure in 
einer kolonnenartigen Apparatur zugleich mit der zu konz. Salpetersaure einem 
eben zur Denitrierung geniigenden Luftstrom entgegenfiihrt, wobei man zweck- 
mśiBig die Schwefelsaure mit der notigen Temp. einem der Kolonne vorgeschalteten 
Schwefelsaurekonzentration^app. entnimmt. — Wird die auflaufende Schwefelsiiure 
bo kouz. genommen, und die zulaufende Menge der Salpetersaure von 40—5 0 °/0 so 
groB, daB eine 74°/0ig. Schwefelsaure ablauft, so gelingt es, mit einem Minimum 
von Luft, ohne Zufiihrung von Wasserdampf in einer kolonnenfórmigen Apparatur 
die Salpetersaure ais etwa 99,5°/0ige HNOs aus dem Salpetersaure-Schwefelsaure- 
gemisch abzutreiben. (D.R.P. 310081, KI. 12i vom 7/9. 1918, ausg. 16/1.
1920.) M u.

K arl P rinz zu Lowenstein, Neckargemiind, Baden, und P ritz  Hanff, Stutt
gart, Verfahren zur Stićkstoffbindung durch Kóhlenstoff-ErdaTkaligemische, dad. gek., 
daB der aus Methan und yerwandten KW-stoffen durch Erhitzen ausgeschiedene 
Kohlenstoff zur Herst. des Gemisches yerwendet wird. — Dieser Kohlenstoff ent- 
hiilt keine Schlacke, die bei der Wiedergewinnung des Baryts stort. Der abfallende 
Wasserstoff wird mit atmospharischer Luft yerbrannt und liefert dabei h. Stickstoff 
fiir die t)berfuhrung des Gemisches von Bariumcarbonat mit Kohlenstoff in Cyanid, 
bezw. Cyanamidsalz. (D.R.P. 318286, KI. 12k vom 24/7. 1915, ausg. 14/1.
1920.) Ma i .

Ernest Bateman, Ubcr Holeaschen und die Eerstellung ton Kaliverbindungen. 
Vf. berichtet iiber die Gewinnung yon Kali aus Holzasche. Zunacbst werden in 
Tabellen die Aschengehalte einer groBen Zahl von amerikanischen Holzarten, der 
Gehalt an KsO in yerschiedenen Holzaschen, die gewinnbaren Mengen an Kali u. 
die Produktionsyerhaltnisse yon Holzasche u. Kali in den einzelnen Staaten Nord- 
amerikas mitgeteilt. Hierauf wird die in Anwendung stehende Methode fiir die 
Gewinnung yon Eohpottasche aus Holzaschen an Hand yon Abbildungen ausfiihrlich 
beschrieben. Die Rohpottasche besteht aus einer Mischung yon KOH, KaCO„ K,SO<, 
KC1 und Unloslichem. tjber die Herstellungskosten werden nahere Angaben ge- 
macht. Der Aschengehalt der Eartholzer schwankt zwischen 0,05 und 3,02% und 
betragt durchschnittlich 0,61%. Der Aschengehalt der Nadelhólzer betragt 0,02 bis
0,82%) durchschnittlich 0,30%. Auch bei denselben Holzarten schwankt der Aschen
gehalt in weiten Grenzen. Der Kaligehalt reiner, gutgebrannter Aschen kann unter 
Umstanden sehr hoch sein (10— 35%)- Meistens enthalten aber die Aschen yiele 
Verunreinigungen, wie Sand, Holzkohle, wodureh der Kaligehalt sich stark yer- 
mindert. Der Kaligehalt ist auBer yon der Art des Holzes auch yon der Art de&



1920. II. V. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 527

bei der Herst. yerwendeten Ofens abhangig. (Chem. Metallurg. Engineering 21. 
015—19. 12.—19. Nov. 1919.) " D it z .

Salzwerk H eilbronn Georg Kassel und Theodor L ichtenberger, Heil- 
bronn a. N., Ycrfdhrcn zur Anreidierung des Kaligehalts von Zalisalzen, insbesondere 
Carnallit, 1. dad. gek., daB nacb dem Durchblasen yon iiberhitztem WasBerdampf 
dureb das schmelzfi. Bad die Abscheidung der spez. schweren Magnesia in der 
Form yon MgO im diincfl. (uberbitzten) SebmelzfluB durch Zubodensetzen derselben 
erfolgt, worauf alsdann der Abstich des angereichertcn Kalis ais Fertigprod. statt- 
fiudet. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Trennung des Magnesium- 
oxyds der Magnesiumsalze unmittelbar wahrend des Zerlegungsprozesses im Ofen er
folgt. — Carnallit ergibt hierbei neben Salzsaure u. dem Bodensatz von Magnesium- 
oxyd reincs Chlorkalium unter Vermeidung von Endlaugen. Das Magnesiumsulfat 
der kainitischen Salze setzt sieh mit Chlorkalium, bezw. Chlornatrium quantitatiy 
zu Alkalisulfat um. (D.E.P. 289746, KI. 121 vom 16/5. 1914, ausg. 15/1. 
1916.) Ma i .

B/apert B irabacher, Die direkte JErzeugung von Feinsalz aus Tilanksalz. Ais 
„Feinsalz“ gelangten zwei Salzsorten in den Handel: Tafel- u. Mahlsalz. Ersteres 
wird in eigenen Yakuumapparaten direkt aus gereinigter Sole, letzteres aus ge- 
wohnlichem Blanksalz nach dem Formen zu Briketts u. darauf folgendem Trocknen 
und Yermahlen gewonnen. Die geraume Zeit zuriickliegendan Bestrebungen der 
Salinentechniker, das Formen zu Briketts zu umgehen, fiihrten endlich zum Ziele, 
indem statt der Plandorrcn Tellerapparate yerwendet wurden. Die Zerkleinerung 
erfolgte zunaehst durch Radikalsichter u. Dissipator, spater durch einen horizontal 
schwingenden Plansichter mit 2 Siebabteilungen u. einem Pendelschwunggewichte, 
sowie eine genau yerstellbare Walzenmiihle aus KoąuillenhartguB. Statt der Teller- 
apparate sollen bei dem beabsiehtigten Umbau des Lobkowitzsudhauses erprobte 
Trockentrommeln treten. (Montan. Rundsch. 12. 77—78. 16/2. Linz.) R o s e n t h a l .

A. Malinovszky, Die Geologie des Magnesits, die hergestellten Produkte und 
ihre Anwendung. Vf. stimmt mit D o lm a n  (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers
1919. 1193; C. 1920. I. 7) darin iiberein, daB die industrielle Yerwendung des in 
den Yereinigten Staaten yorkommenden Magnesits gefordert werden sollte. Selbst 
wenn der amerikanische Rohmagnesit nicht yon gleich guter Qualitat wie der oster- 
reichische wiire, so lassen sich docb aus jenem Prodd. yon gleich gunBtigen Eigen- 
schaften berstellen. Die Zus. des osterreiehiseben RohmagneBits zeigt groBe Schwan- 
kungen, wahrend das in den Handel kommende Prod. durch die Art der Behandlung 
yon sebr gleichmśiBiger Qualitat ist. Wenn der amerikanische Rohmagnesit sorg- 
faltig sortiert, mit Eisenerz entsprechend gemischt, geniigend lange bei der richtigen 
Temp. calciniert, dann zerkleinert, unter hohem Druck gepreBt, sorgfaltig getrocknet 
und bei hoher Temp. gebrannt wird, so kann ein hochwertiges Prod. erhalten 
werden. Auch auf die Wiehtigkeit des bei der Anwendung der Magnesitziegel 
benutzten Mortels wird hingewiesen. (Buli. Amer. Inst. Mining EngineerB  1919. 
2944—45. Okt. 1919.) D it z .

W. C. Phalen , Die VorbeJiandlung von Fullererde. Die bleichende Wrkg. der 
Fullererde iBt unabhangig yon der chemischen Zus., hiingt aber yon dem selektiyen 
Absorptionayermogen oder der Capillaritatswrkg. ab. Wichtig ist die Behandlung 
derErde yor ihrer Verwendung in der Filtrationsanlage, bestehend in einem Brenn- 
prozeB. Durch den ersten Brand werden das hygroskopische und das chemisch 
gebundene W., auch organische Substanzen u. fłiichtige Salze entfernt, sowie auch 
etwas CaC08 in CaO umgewandelt. Der zweite Brand erfolgt bei hoherer Temp., 
bei Floridaerde zwischen 1100 und 1200° F. Eine zu hohe Temperatur yerursacht 
einen Yerluat an Filtrationsyermogen. Die fur eine gunstige Wrkg. bei der Fil-
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tration von Olen einzuhaltenden Bedingungen werden kurz erortert. (Chem. Metallurg.

VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
K a rl Jaco b , Italienische Tópferkunst. Vf. besprieht ein Buch von P ic c o l - 

p a s s o , das 1560 unter dem Titel „I tre libri dcli' arte del vasajo“ geschrieben ist.

R. B erg , JBeitrag zur Kenntnis der Entglasungserscheinungen und dereń Ver- 
hiiiung. Eine Glasur, die fur Steingutgeschirr gute ErgebnisBe zeitigte, yersagte 
auf Wandplatten, indem aie von den Randem aus erblindetc. Dadurch, daB Yf. 
die Glasur emailleartig gestaltete, so daB sie vom Scherben nicht aufgenommen 
wurde und auch keine FluBmittel an ihn abgab, gclang es, auch auf den Wand
platten einen vollendeten Spiegel ohne Triibung zu erzielen. Es war dadurch die 
Oberflachenspannung der Glasur im fl. Aggregatzustande der Saugkraft des 
Scherbens iiberlegen. Erreicht wurde das durch Zinkoxyd, Całciumoxyd u. Ton- 
crde. (Sprechsaal 53. 19—21. 15/1.) W e c k e .

Ludwig Springer, Sulfat-Wasserglasmischmgen ais Alkalientrsatz in Glas- 
satzen. Yf. gibt Berechnungsboispiele fur die Anwendung der zurzeit im Handel 
befindlichen Sulfat-Wasserglasmischungen, die besonders ais Ersatz fiir Glaubersalz 
und Soda in  GlasBiitzen in  Betracht kommen. (Sprechsaal 53. 21. 15/1.) WECKE.

Aug. H erborth , Farhige Terrakotten. Vf. ging bei seinen Verss. dayon aus, 
eine Lsg. von Metallnitraten mit einem FluBmittel in Verb. zu bringen und diese 
Verb. auf den rohen Scherben aufzutragen. Ais farbende Metalle wurden yer- 
wendet: Kupferyitriol, Eisennitrat, Kobaltnitrat, Nickelnitrat, Kaliumchromat, Uran- 
nitrat, Silbernitrat u. Goldchlorid. Zur Lsg. wurde Blei in wechselnder Menge u. 
etwas Gummi zugesetzt; der mit ihr behandelte Scherben wurde bei 900—1000° 
gebrannt. DasVerf. bedingt keinerlei Veranderung der Oberfliiehe des Bildwerkes; 
der Glasurglanz und die Ausfiillung der tieferen Fliichen, wie Bie die Glasur mit 
sich bringt, werden yermieden. (Keram. Rdsch. 27. 413—14. 18/12. 1919.) W e c k e .

Johann  Balderm ann, Uber Grdfknverhaltnisse der niedrigen und breiten Glas- 
sćhmdzhafen. Es werden acht Grundformen fur einen Inhalt yon 186—887 1, bezw. 
9,66—46 Zentner Gemenge in genauen MaBskizzen bekannt gegeben. (Sprechsaal 
53. 11—12.) W e c k e .

Paul Bom kessel, Frohnau, Mark, Maschine zur Zerlegung von Glasrohren in 
zwei mit Boden versehene Teilc. Die Erfindung bezieht sich auf eine Maschine zur 
Zerlegung yon Glasrohren in zwei mit Boden yersehene Teilo yon der bekannten 
Einrichtung, bei welcher die Glasrohrenden in Haltem festgeklemmt und durch 
zwangslaufiges Auseinanderbewegen der Halter das Glasrohr unter B. zweier 
Boden auseinandergezogen wird, nachdem es unter Drehung um seine Langsachse 
yon einer Flamrne an der geeigneten Stelle erhitzt und erweicht worden ist. 
Wahrend der Zerlegung des Werkstiickes an der durch eine Flamme erweichten 
Stelle in zwei mit Boden yersehene Teile wird den WerkstUcktragern in ebenfalls 
bekannter Weise nach erfolgter Bodenbildung eine Zuriiekbewegung erteilt zwecks 
Annaherung der Boden an die Flamme, um die Boden gut zu yerachmelzen. 
Zeichnung bei Patentschrift. (D.B.P. 318 014, KI. 32 a yom 31/5. 1914, ausg. 
12/1. 1920.) SCHABF.

G airing , Kohkmerbrauch der Baustoffe. Vf. zergliedert einen Ziegelbau in 
seine Einzelteile und berechnet fiir die einzelnen Baumaterialien die fur ihre Herst. 
erforderlichen Kohlen. (Tonind.-Ztg. 44. 114. 29/1.) W e c k e .

R auhbleibende FuBbodenpiatten. Es wird yorgeschlagen, die Plattenmasse 
mit komigen Beimengungen yerschiedener Hartę und Porositat zu yermischen- 
Dadurch wird eine yollstandig gleichmaBige Abschleifung der Platten yermieden,

Engineering 21. 469. 8/10. 1919.) D it z .

(Tonind.-Ztg. 44. 32—33. 8/1.) W e c k e .



1920. II. V j G l a s ; K e r a m ik ; Z e m e n t ; Ba u s t o f f e . 529

da sich die porosen und weniger hart gebrannten Tonkorner fruher abnutzen ais 
die bartgebrannten Tonkorner. (Tonind.-Ztg. 44. 95. 24/1.) WECKE.

Beocsiner Zem entfabriken Union, A.-G., Budapest, Brech- und Austrage- 
vorrichtung fur SchaclMfen fUr beim Brennen zuBammenainterndes Gut, wie 
Zement und Magnesit, mit einer aus end- 
losen Biindern u. ąuerliegenden Roststaben 
gebildeten Austragevorricbtung, 1. dad. 
gek., daB die ais Brechwerkzeuge auage- 
bildeteu Roststabe (6) (Fig. 56) bo weit von- 
einander entfernt liegen, daB das durch 
sio abgetrennte Gut zwiaehen ihnen hin- 
durehfallt. — 2. Vorrichtung nach 1, dad.
gek., daB zwiaehen den beiden Trummen ^ ^
des Rostes eine zur Aufnahme des durch 
den Rost gefallenen Gutes dienende Aus- 
tragsmulde (f) angeordnet ist. — 3. Yor- 
richtung nach 2 mit den oberen Trumm des Rostes stlitzender Stiitzwalze, dad. 
gek., daB dieaelbe ais eine in der Austragsmuldc wirkendc Forderschnecke (e) aus- 
gebildet ist. (D R.P. 316438, KI. 80c vom 5/3. 1916, ausg. 27/11.1919.) S c h a r f .

Schleifen nnd Polieren tton Kunststein wid Kunstmarmorplałtcn. Die Arbeits- 
weise einer bildlich wiedergegebeuen Wandarmsehleif- und Poliennaschine von 
G a sp a r y  & Co. wird besehrieben. Platten, die man schleifen und polieren will, 
miissen hart und moglichst porenlos sein. Man hartet die Plattenoberflache durch 
mehrmaligen Magnesiafluatanstrieh. (Tonind.-Ztg. 44. 94—95. 24/1.) W e c k e .

P. Schneider, Feucrfeste Steine fur Kessćlfeuerungen (Kesseląualitat). Diese 
sind nach den Brennzonen in zwei verschiedene Klassen einzuteilen: A. Steine, 
die von den Heizgasen mit Flammenentw. getroffen werden; B. Steine, die nur mit 
Flammengasen ohne Flammenentw. in Beriihrung kommen. Im allgemeinen geniigen
fur die Steine zu A Feuerfestigkeiten von SK 31—33, zu B SK 26. Mechanische
Festigkeit kommt fiir den Teil des Mauerwerks in Betracht, der unmittelbar mit 
der gliihenden Kohlensehicht in Beriihrung kommt, die Widerstandsfahigkeit gegen 
chemische Einfliisse besehrankt sich auf den Widerstand gegen die Einw. der 
Schlacke und des Flugstaubs. Die Forderung der Raumbestandigkeit muB bel 
jeder Kesselausmauerung erfiillt sein, ebenso fiir die Steine der Klasse A die 
der Widerstandsfahigkeit gegen Temperaturwechsel. (Tonind.-Ztg. 44. 57—59. 
15/1.) W e c k e .

Zur Lósung der H ohlziegelfrage. Die Yerff. von Sa c h s e , von Sc h l e u n ig  
und B a lg , der Allghustgesellschaft und der Kammerateingesellschaft K uhn & Co. 
werden besprochen. Das der letzteren soli die Herst. eines fehlerfreien geschlossenen 
Hohlziegels im GroBbetriebe gewahrleisten. (Tonind.-Ztg. 44. 75—76. 20/1.) W e c k e .

H einrich Luftschitz, Neuzeitltche Fragen der Zetnent- und Betonindustric. 
Yf. behandelt die Fragen der Streckung des Portlandzements, des hochwertigen 
Zements und der Egalitat der Bindemittel und befiirwortet die Einfiihrung von 
Grundzifferwerten fur die einzelnen Betonarten. Er sehlagt die Abschaffung der 
kombinierten Lagerung yor und die Einfiihrung der Zugfestigkeitsprobe an Pur- 
zementkorpem, sowie an Stelle der Wurfelfestigkeit den Begrifif der Grundbeton- 
festigkeit fiir 100 kg/qcm ais MindeBtfestigkeit. (Tonind.-Ztg. 44.13—17.3/1.) W e c k e .

H. Nitzsche, Neuzeiiliche Fragen der Zement- und Betonindustrie. Yf. bo- 
sehśiftigt sich mit Ausff. von L u f t s c h it z  iiber das gleiche Thema (Tonind.-Ztg. 
44. 13; s. vorst. Ref.). Der von L u f t s c h it z  aufgestellte Begriff der Grandfeatig- 
keit genugt den von der Praxis zu stellenden Anforderungen fur die Fiiierung der 
Zementeigenschaften nicht. Der Fortfall der Priifung mit Normensand und die
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Prufung des nui reinen Bindemittels ist nicht zu billiąen, da die Magerungsfahig- 
keit der yerschiedenen Zemente oft yerschieden ist, (Tonind.-Ztg. 4 4 . 141—43. 
5/2.) W e c k e .

Fenerfester Zement. Die Bezeichnnng fenerfester Zement ist irrefiłhrend; 
denn dieses Bindemittel ist nicht fiir gewohnliches Mauerwerk, Beton oder Zement- 
waren verwendbar. Feuerfeste Mortel werden nur nnter Einw. hoher Tempp. fest 
und yerkitten die fenerfesten Bansteine nur unter der Einw. der Gl3hhitze mit- 
einander. (Tonind.-Ztg. 44. 32. 8/1.) WECKE.

R. K lin g er, Fenerfester Mortel. Fenerfester Mortel in Ofenmauerwerk dar? 
bei den Bedarfatempp. keinesfalls schmelzen, nicht schwinden und nicht wachsen 
und muB in seinen chemischen Eigensehaften der Zus. des Steines angepaBt sein. 
(Tonind.-Ztg. 44 . 17. 3/1.) WF.CKE.

W. B. Soheidt, Fenerfester Mortel. Vf. erganzt die Ausff. K lin g e rs  (Tonind.-Ztg. 
4 4 . 17; s. vorst. Ref.) im besondern betreffs der Bedingung, daB fenerfester Mortel 
boi der Bedarfstemp. nicht schmelzen darf. (Tonind.-Ztg. 4 4 . 86—87. 22/1.) W ecee.

M. Bulnheim, WasserUndeTcdlk fur Schornsteine. Yf. fiihrt aus, daB die Port- 
landzementbeimengung zum Schornsteinmortel nur dann durch „Zementkalk‘! 
(Wasserbindeknlk)-Beimengung ersetzt werden darf, wenn mindestens gleiche 
Mortelfestigkeit durch auereiebende yorschriftsmaBige Priifungen festgestellt werden 
kann, nnd daB groBte Vorsicht geboten ist, wenn es sich um den Nachweis der 
Standfestigkeit yon Schomsteinen handelt, die unter Zugrundelegung einer Wind- 
last von 200 kg/qcm durchzufiihren ist. (Tonind.-Ztg. 44 . 113—14. 24/1.) W e C k e .

Osc. K noblauch und K. H encky, Zur Bereehnung des Warmebedarfs ver- 
tchiedencr Baiiweisen. Der Unterschied der Warmebedarfsziffer, der Wiirmedurch- 
gangszahl und der Warmedurchlassigkeitszahl wird auseinandergesetzt und klar- 
gelegt, wie unter Beriicksichtigung des Feuchtigkeitsgehalts auagefiihrter Mauern 
auch anf Grund der bisher noch nicht yollstandig yorliegenden wissenschaftlichen 
Unterlagen ein einwandfreier Vergleich der Warmedurchlassigkeit yerschiedener 
Bauweisen durchfuhrbar is t  (Bayer. Ind.- u. Gewerbeblatt 106.11—14. 24/1.) W ecee.

VII. Dungemittel, Boden.
A lbert H utin , Anderungcn der Handarheit in der Industrie der Phosphat- 

dunger. Yf. e ro rte r t  an Hand d re ie r  Abbildungen das W EN K sche Verf. der D arst. 
yon Superphosphat, m it dcm  in sb eso n d e re  bezw eckt w ird , d ie  Arbeiter v or der 
Einw. der d ab e i e n tw e ich e n d e n  sch iid lichen  G ase  zu sch iitzen . (Rev. des p ro d u its  
chim . 22. 651—52. 31/12. 1919.) ROh l e .

M. Novak, Frankfurt a. O., Verfahren zur ununterbrochenen Herstellung von 
Kalkstickstoff in einem Kanalofen, 1. dad. gek., daB derselbe nur aus einer Reaktions- 
kammer besteht, in welcher das Reaktionsgut sofort naeh Einfuhrung in den Ofen 
unter Stickstoffzufuhr auf ReaktionBtemp. erhitzt wird, und aus welcher es sofort 
naeh yollendeter Rk. noch in h. Zustande aus dem Ofen gesehafft wird. — 2. Yerf. 
naeh Anspruch 1, dad. gek., daB das Reaktionsgut vor Einfuhrung in den Kanal
ofen zwecks Verdrangung des in ihm enthaltenen Sauerstoffs in einem yor dem 
Kanalofen unmittelbar angebauten Raum kurze Zeit unter Stickstoffatmosphiire be- 
lassen wird. (D.E.P. 305061, KI. 12 k vom 18/10. 1916, ausg. 10/1. 1920.) Mai.

Chemische F ab rik  K alk. G. m. b. H., Coln, Yerfahren zur Zersetzung von 
Cyanamiden und Nitriden der Alkalien und Erdalkalien ausBchlieBlich des Kalk- 

-stiekstoffs mit W. oder Wasserdampf, gegebenenfalls auch bei Anwesenheit yon 
Kohlensiiure oder beliebigen festen oder fl. indifferenten Stoffen bei hoberer Temp. 
mit oder ohne Druck, dad. gek., daB man die Zers. in Ggw. yon Ammoniumsalzen 
yomimmt, die fest oder in Lag. in solcher Menge zugesetzt werden, ais dem Ge- 
ha]t der Cyanamide u. Nitride an freiem oder gebundenem Alkali- oder Erdalkali
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entspricht. — Man kann hierbei zugleich wertyolle Sake der Alkali- oder Erdalkali- 
metalle gewinnen, wenn man geeignete AmmoniumBalze wahlt. Fiigt man z. B. zu 
Bariumcyanamid Chlorammonittm oder Ammoniumnitrat, so erhalt man noch auBer 
den gewonnenen Ammoniahncngen Chlorbarium oder Bariumalpeter. (D.R.P. 
302461, K I. 12k vom 13/2. 1917, ausg. 31/12. 1919; Zus-Pat. zu Nr. 301321; C. 1920.
II. 334.) Ma i .

Stettiner C ham otte-Fabrik Akt.-Ges. vorm. Didier, Stettin, Ofen zur Ge
winnung eines keimfreien Diingerstoffts aus Zakalien und anderen organischen Ab- 
fallstoffen, gek. 1. durch einen auf einer senkrechten Wand, welche einen Trocken- 
raum und einen Sterilisierraum trennt, ruhenden Rost, dessen Lange etwas geringer 
ist, ala die Langsausdehnung des Trocken- und Sterilisierraumes, so daB zwischen 
zweien seiner Endflachen u. den entspreehenden Wiinden dieser Raume Zwischen- 
rauine bleiben, 2. dad., daB eine zwischen dem SteriliBierraum und einer benach- 
barten Feuerung angeordnete Feuerbrilcke den Rost uberragt, so daB die Feuer- 
gase zunaehst iiber die Oberflache und dann unterhalb des Rostes entlang geleitet 
werden. (D.R.P. 316148, KI. 16 vom 13/6. 1917, ausg. 19/1. 1920.) Ma i .

R ichard  Kuchenm iiller und W erner Esch, Hamburg, Vcrfahren zur Her- 
stellung von Schutzmitteln gegen Yerunreinigung von Gegenstdnden durch Hunde, 
1. dad. gek., daB phenolhaltige Teerole mit Fbrmaldehydlagg. bei Ggw. wasser- 
anziehender Salze verriihrt und von den dabei gebildeten Salzlsgg. durch AbgieBen 
oder in sonstiger Weise getrennt werden. — 2. Yerf. nach Anspruch 1, dad. gek., 
daB die gegen Yerunreinigung durch Hunde zu schiitzenden Flachen mit einem 
Zementbrei bekleidet werden, der einen geeigneten Zusatz von formaldehyd- und 
phenolhaltigem Teerol erhielt. — 3. Verf. nach Anspruch 1 und 2, dad. gek., daB 
die zu schiitzenden Flachen aus Zementplatten o. dgl. hergestellt werden, bei dereń 
Anfertigung dem Zementbrei die gemilB Anspruch 1 hergestellten iormaldebyd- u. 
phenolhaltigen Teerole zugesetzt waren. — An Stelle der Teerole ist besonders 
rohes Xylenol geeignet. (D.R.P. 317967, KI. 451 vom 22/3. 1919, ausg. 30/12.
1919.) M a i .

VHI. Metallurgie; Metallograpliie; Metallverarbeitung.
A ktieselskabet Stordo K isgrnber. Sagyaag, Stord, Norwegen, Austragcor- 

richtung von Setzmaschinen fiir das schwerste Gut. Die Erfindung bezieht sich auf 
eine Setzmascliine von derjenigen Gattung, bei der ein Schirm an der Endwand 
des Setzraumes uber die ganze Breite des Setzraumes hin yorgesehen ist, u. Bie 
besteht darin, daB der Raum unter jenem Schirm, wo sich das schwerste Erz am 
einen Ende sammelt, mit einem prismatischen Aufbau yerbunden ist, den eine 
Schieberoffnung mit einem Trichter yerbindet, wobei der Trichter das Gut aus 
der Maschine fiihrt und eine Lankplatte dem yon unten kommenden Wasserstrom 
eine solche Richtung gibt, daB das Gut schriig aufwarta gegen den Schieber zu 
liegen kommt und bergauf uber den Rand der Schieberoffnung in den Trichter 
heruntergespiilt wird. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 318730, KI. l a  yom 
6/5. 1919, ausg. am 9/2. 1920. Prioritat [Norwegen] yom 26/7. 1918.) S c h a r f .

W ilhelm  Fnchs, Warmbrunn, Schlea., JSntwasserungswrrichtung fur feste 
Stoffe enthaltmde Fliissigkeiten, besteltend aus einer Zellentrommel, die an ikrem 
Umfange einesteils mit Vakuum u. anderenteils gleichzeitig mit Oberdruck arbeiten 
kann, 1. dad. gek., daB die Zellen im Querschnitt nach dem Innem der Trommel 
zu yeijiingt sind u. im Queraehnitt der Trommel annahernd tangential yerlaufende 
Wandungen besitzen, wobei ein Gefalle yon der Mitte der Trommellange aus nach 
den beiden Stirnaeiten zu besteht, und jede Zelle fur sich, unabhiingig von ihrer 
nachstliegenden, unter Vakuum und unter Druck arbeitet, wobei die Aufgabe des 
zu entwassernden Gutes durch einen die Zellentrommel in bekannter Weise um-
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schlieBenden Auflaufkasten erfolgt, und mit Hilfe eines Regulierschiebers die je- 
weils notige Anzahl der wirkenden Zellen eutsprecliend der BeschafFenheit des 
Gutes durch die Stauhoho beeinfluBt wird. — 2. Entwiisserungsyorrichtung nach 1 
mit einem in bekannter Weise um die Zellentrommel laufenden endlosen Metall- 
oder Filtertuch, dad. gek., daB an den freien Riindem des Metali- oder Filtertuchea 
endlose Tiicher zu beiden Seiten um Rollen zwccks Abdichtung gefiihrt und auf 
dem Riickwege in bekannter Weise gereinigt werden. Zeichnung bei Patentschrift. 
(D.E.P. 318768, KI. la , yom 30/11. 1918, ausg. 4/2. 1920.) Sc h a b f .

Pau l Habets, Montegnśe b. Liittich, und Antoine F rance, Luttich, Strom- 
sctzanlage mit an eine Itinne hintereinander angeschlossenen Apparaten mit auf- 
steigendem Stroni 1. dad. gek., daB die Bergcaustrage samtlicher App. in eine ge- 
meinsame Kammer miinden, aus der die Berge in bekannter Weise entfernt werden.
— 2. Ausfuhrungsform der Stromsetzanlage nach 1, dad. gek., daB die Berge- 
austriige der einzelnen App in verschiedenen Hohen liegen. — Man kommt so mit 
einem MindestmaB yon zirkulierendem W. aus. Zeichnung bei Patentschrift. 
(D.R..P. 318769, KI. l a  vom 18/7. 1914, ausg. 4/2. 1920. Prioritat [Belgien] vom 
26/7. 1913.) S c iia r f .

H albergerhutte G. m. b. H., Halbergerhutte, Post Brebach, Saar, Von oben 
beheizter Windcrhitzer ohne Brennsćhaćht. 1. dad. gek., daB sein Brcnner im Sclieitel- 
punkt der Kuppel angeordnet ist. — 2. Windcrhitzer nach 1, dad. gek., daB sich 
der HeiBwindansehluB im Brenneraufsatz befindet. — 3. Ausfuhrungsform de3 
Winderhitzers nach 1 und 2, dad. gek., daB das Mauerwerk des Brennerstutzens 
unabhangig yon der Kuppelausmauerung gelagert ist, derart, daB sich die Kuppel 
frei ausdehnen kann. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 318068, KI. 18a vom 
23/7. 1918, ausg. 10/1. 1920.) S c h a u f .

Thaddeus F. Baily, Elektrisch geheizte Ófen fur dic Wćirmebehandlung in der 
Stahlindustrie. Es werden die Bauart derartiger Ofen fiir die Warmebehandlung 
yon Stahlbarren an Hand yon Zeichnungen beschrieben und dic Vorteile solcher 
Ófen gegenuber den mit Brennstoffen hcizbaren kurz besprochen. (Chem. Metallurg. 
Engineering 21. 624—27. 12.—19. Nov. 1919.) D it z .

R. M oldenke, SauerstofF im Gu/Seisen und seine Anwendung, Bezugnehmend 
auf die Abhandlung yon W. L. S to rk  (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 
951; C. 1919. IV. G09) werden die Yorgange im Cupolofen, die Wrkg. des Sauer- 
stoffs auf die Eigenschaften des Fe u. dereń Beeinflussung durch Si u. Mn erortert. 
Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 2931—35. Okt. 1919.) D it z .

H. A. Schwartz, Graphitisierung von iceiflan Gufcisen beim Gliilien. Bezug
nehmend auf die Abhandlung yon P. D . Me r ic a  u. L. J. G o r e y ic h  (Buli. Amer. 
Inst. Mining Engineers 1919. 1063; C. 1919. IV. 825) wird der Mechauismus der 
Graphitisierung u. der Verlauf der Graphitbildung an Hand der Eisen-Kohlenstoff- 
diagramme kurz erortert. (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 2938 — 42. 
Okt. 1919.) D it z .

Henry M. Howe, DifferentialkrystaUisation in einem Gupstahlblock. D ie  Ent- 
stehung der yon F . B. F o ł e y  (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 1117;
C. 1919. IV. 825) beschriebenen Strukturyerschiedenhciten und der yon diesem be- 
obachtete Unterschied im Kohlenstoffgehalt in den yerschiedenen Zonen werden 
yom Vf. kurz erortert. (Buli. Amer. Tnst. Mining Engineers 1919. 2934 — 35. 
Okt. 1919.) D it z .

F. C. Langenberg, Der Einfiufi der Zeit bei niedriger Temperatur auf die 
physikalischcn Eigenschaften von Siahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt. Vf. macht 
einige Bemerkungen zu den yon G. A. R e in h a r d t  u. H. L. C u t l e r  (Buli. Amer. 
Inst. Mining Engineers 1919. 1091; C. 1919. IV. 825) mitgeteilten Versuchsergeb- 
nissen. Im AnschluB darau werden diese aucb von F rancis B. Foley, und zwar
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beeonders die Ursache der beobachteten Veriinderungen hinsiehtlich der Dehnbar- 
keit und Briiebigkeit dea Materials kurz besprocben. (Buli. Amer. Inst. Mining 
Engineers 1919. 2935—37. Okt. 1919.) D it z .

A rthur F. B raid , Besliinmung von Gasen in Słahl und die Dcsoxydation des 
Stahls. In Ubereinatimmung mit J. R. C a in  (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers
1919. 1309; G. 1920. II. 3) ist Vf. der Ansiebt, daB die Eignung einer Legierung 
ais Desosydationsmittel von der Schmelzbarkeit u. Visc08itat oder dem spezifischen 
Gewieht der gebildeten Oxyde abhangt. Die Zus. des kohlenstofffreien, 25<>/oigen 
Ferrotitans grundet sieh auf die Sebmelzbarkeit und das niedrige spezifische Ge- 
wieht des Doppeloxyds von Ti und Al, welehes bei Zusatz des koblenstofffreien 
Ferrititans zu Stabl entstebt. (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 2938. 
Okt. 1919.) D it z .

P. Dejean, Uber die kritischen PunJcte von selbsthdrknden Stahlen. (Vgl. C. r. 
d. 1’Acad. des seiences 165. 182; C. 1918. I. 72.) Nach den fruheren Unterss. des 
Vfs. legt das Studium der kritischen Punkfe einen auffallenden Unterschied zwischen 
der B. des Perlits oder des Troostits einerseits u. des Martensits andererseits dar. 
Der B. der beiden ersten Gefiigebestandteile entspricht der Punkt A ,  der B. des 
Martensits der Punkt B. Gewisse Stahle zeigen nun die Eigentiimlichkeit, den 
Punkt B  noch zu verdoppeln. Diese Eigentiimlichkeit konnte an- einem selbBt- 
hiirtenden Stabl mit 0,39% C, 2,4.4°/0 Ni, l,83°/o Cr, 0,23% Si, 0,43% Mn und 
1,72°/0 Cu beobachtet werden, yon dem eine Erhitzungs- u. 6 Abkuhlungskurven 
aufgenommen wurden. Begiunt die Abkiihlung bei 790°, u. wird der Temperatur- 
abstand yon 700—100° in 150 Minuten durchlaufen, so hebt sich nur der Punkt A  
aus der Kurve heraus. Liegt die Ausgangstemp. bei 800°, so macht sich neben 
dem Punkt A  bei 420° ein Punkt B i bemerkbar. Betriigt die Ausgangstemp. 850°, 
so tritt neben Punkt B t bei 230° noch ein Punkt B 2 auf. Bei noch hoheren Aus- 
gangstempp. yerschwindct B l} wahrend Bt  deutlich erhalten bleibt. Erhoht man 
die Abkiihlungsgeschwmdigkeit, so bleibt allein Punkt B , iibrig. (C. r. d. l'Acad. 
des sciences 169. 1043-45. 1/12. [24/11.*] 1919.) ’ J. Me y e r .

E rdm ann Kothny, Durchgreifung der Vergiitung bei Nickel- und Chromniekel- 
stalil. Durch Yergleich der Festigkeitszahlen yon Materialproben, die vom Rand 
und aus der Mitte von yergiiteten Nickel- und Chromnickel-Stahłblocken ent- 
nommen wurden, ergibt sich, daB die Vergiitung nach der Mitte zu abnimmt. Man 
niuB daher, um eine vorgeschriebene Festigkeitszahl in der Mitte zu erreichen, die 
Vergiitung am Rand bis zu einer um 15—25 kg hoheren Festigkeitszahl durch- 
fiihren. (Zentralbl. d. Hiitten- u. Walzw. 24. 35—36. 15/1. Traisen. Óster- 
reich.) N e id h a k d t .

B. dueling , Saarbrucken, Vcrfahren zur Erzeugung hoćhprozentiger Phosjjhat- 
schlacke von hoher Citratloslicheit bei der Flufleisen- oder Stahlgewinnung im basischen 
Herdo fen nach Pat. 301839, wobei die Oiydation u. Yerschlackung des Phosphors 
vor der Yerbrennung des Kohlenstoffs durch Zugabe von Erz oder sonstigen Oxyden 
des Eisens oder Mangans und von gebranntem Kałk bewirkt wird, dad. gek., daB 
die Oxydations- und Yerschlackungsstoffe in Form yon Briketts bei Beginn des 
Yerf. dem Eisenbade zugesetzt werden. — Gebrannter Kalk mit Sinter, nach Be- 
darf mit Eisenoiydul, Manganosydul, gerostetem Erz, Manganerz u b w .  brikettiert, 
zu einem Kalk-Sinterbrikett yereint, hat eine sebr niedrige Scbmelztemp., etwa 
1010—1030°, Kalk allein etwa 1900°. Die Briketts ergeben mit dem EinguB yon 
Roheisen in den Herdofen sofort ohne sturmischen Charakter eine dunnfl., oxyd- 
reiehe Kaikschlacke, die allein befahigt ist, die Entphosphorung fast augenblicklich 
zu ermoglichen, sofort die Sauren zu bind en, die Ruckpbosphorung zu hemmen. 
(D.R.P. 318147, KI. 18 b vom 25/2. 1916, ausg. 10/1. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 301839; 
Ztsehr. f. angew. Ch. 30. II. 391 [1917]; C. 1918. I. 54.) M a i.
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Franz P etera , Neuerungen in der Elektrometallurgie des Zinks■ Vf. referiert 
iiber neuere elektro tho.rmiache VerfF., fiber SckmelzfluBelektrolyse, Elektrolyse wss. 
Lsgg. (Allgemeines und Anlagen, Verss. mit unl. und mit 1. Anoden). (Gliickauf 56. 
61—68. 24/1. 91—96. 31/1. 107—13. 7/2. Berlin-Lichterfeldc.) R o s e n t h a l .

E. H. Schulz, fjber Scigerungen. Beim Zusammenschmelzen von 2 oder mchr 
Metallen scheiden sich in den meisten Fallen zunaehst Krystalle ab, dereń Zus. 
nicht jener der Schmelzen entspricht. Ist die D. dieser Krystalle groBer oder ge- 
ringer ais die der Schmelze, so werden sie das Bestreben liaben, zu Boden zu 
sinken, bezw. an die OberflSche zu steigen, wodurch eine Entmischung eintritt. 
Diese Art der Seigerung tritt z. B. in Legierungen des Pb mit Sb und Sn, in 
Legierungen des Al mit manchen Metallen ein. Beim Erstarren eines Blocks oder 
FormguBstiickes aus einem Metali, welches Zusiitze oder Verunreinigungcn anderer 
Metalle enthalt, scheidet sich unter Umstanden das Grundmetall in einem reineren 
Zustande ab, ais der Schmelze entspricht, wahrend ein Teil des Metalles, das dann 
die Zusiitze oder Yerunreinigungen in sehr konz. Form enthalt, zum Schlusse, meist 
in mehr oder weniger zentraler Lage, in dem GuBstiick erstarrt. Diese Art der 
Seigerung ist besonders bekannt beim GuB yon Stahl und wird neuerdings ais 
„Blocfaeigerung“ im Gegensatz zur „Krystalbeigerung“ . bezeichnet. Bei dieser 
bilden sich bei der Erstarrnng y-erteilt in der Schmelze znniichst Krystallkerne, 
die reiner sind ais die Schmelze selbst. Um diese Kerne legen sich dann Zonen, 
die mehr von den Beimengungen enthalten, so daB ein Krystall aus lauter Schichten 
entsteht, yon denen die auBeren am reichsten an Beimengungen sind. Diese Un- 
gleichmSBigkeit in der Zus. kann sich spfiter meist nicht mehr ausglcichen, so daB 
z. B. in einer ausgewalzten Stange bei starkerer Ausbildung der Krystalleigen- 
schaften lauter diinne Zonen yerscliiedener Zus. nebeneinander liegen. Wird ein 
Stiick des Stahlcs in der Querrichtung auf Zug beansprucht, so wird der Wider- 
stand infolge der ycrschiedenen Zus. der einzelnen Schichten geringer sein mussen, 
es tritt ein Bruch yiel eher ein, ais eigentlich dem Materiał seiner Zus. nach ent- 
sprechen wiirde. Die Krystallseigerungen lassen sich infolge ihrer sehr geringen 
Ausdehnung durch eine chemische Unters. nicht ermitteln, sic kSnnen nur durch 
Unters. yon Schliffen durch geeiguete Atzung festgestellt werden. Sowohl Block- 
seigerungen wie Krystallseigerungen lassen sich nicht ganz yermeiden, doch kann 
ihre Ausbildung eingeschrankt werden. Je langsamer die Erstarrnng yor sich geht, 
desto mehr ist Gelegenheit zu ihror Ausbildung geboten, weshalb im allgemeinen 
groBe GuBstucke starkere Seigerungen ais kleinere aufweisen. Haufig konnen auch 
Metallegierungen bei einer Temp. yergossen werden, die nur wenig oberhalb des
F. liegt, so daB eine schnelle u. durch das ganze Stiick gleichmaBigcr erfolgende 
Erstarrung zu erzielen ist. (Metali 1920. 4—5. 10/1.) D it z .

Eisen- und S tah l w erk Hoesch, Akt.-Ges., Dortmund, Vcrfahren zum Beizen 
und Ziehen von Draht, dad. gek., daB der Draht lediglich mit Bisulfat gebeizt wird, u. 
die dabei entstehende Wasserstofifsuperoiydlsg. unmittelbar ais Schmiermittel dient.
— Die Bisulfatlsg. erzeugt auf dem Draht eine aus schwefelsaurem Eisenoxydul- 
oxyd bestehende auBere Schicht yon hoher Geschmeidigkeit. (D.E..P. 305089, 
KI. 48d yom 1/5. 1917, ausg. 7/1. 1920.) Ma i .

Eisen- und S tahlw erk Hoesch, Akt-Ges., Dortmund, Verfahren zum Beizen 
und Ziehen von Draht, insbesondere yon eine hohe Bruchfestigkeit aufweisendem 
Stahldraht, nach Pat. 305089, dad. gek., daB der Draht durch eine aus Bisulfat u. 
Ammoniumsalz bestehende Lsg. gezogen wird. — Durch Zusatz yon Ammonium- 
carbonat wird die freie Schwefelsaure abgcstumpft. (D.K.P. 305584, KI. 48d yom 
4/9. 1917, ausg. 7/1. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 305 0 89 ; s. yorst. Bef.) Ma i .

H einrich Hempel, Schwetzingen, Baden, Verfahren zum chemischen Bearbeitcn 
von Metali, gek. durch seine Verwendung zur Verringerung der Wandstarke vou
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Rohren aaa Eisen, Stahl uud seinen Legierungen in der Weise, daB die Bohre in 
einer das Metali auflosenden FI. so lange gebadet werden, bis die Rohrwandungen 
die gewunschte Starkę erhalten łiaben. — Will man die Bohre nur innen atzen, 
dann yerschlieBt man eine ihrer Mundungen mit einem saurebestandigen Pfropfen 
und fulit das aufrecht stehende Bohr mit der Atzfl. Nur auBen zu schwachende 
Bohre yersehlieBt man an beiden Mundungen mit saurebestandigen Pfropfen und 
legt sie dann, ohne daB sie Bich beruhren, in die FI. (D.B.P. 306323, BU. 48d 
yom 12/10. 1917, ausg. 13/1. 1920.) Ma i.

Max E nderli, Karlsruhe i. B., Verfahren zur Erzeugung von Kupferlagen,
1. dad. gek., daB ameisensaures Kupfer in homogener Yerteilung auf gleichmaBige 
Temp., zweekmaBig unter AussehluB einer oxydierenden Atmosphare, erhitzt wird.
— 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB zwecks Uberziehung yon Gegenstanden 
mit Kupfer das Kupferformiat der Behandlung nach Anspruch 1 auf dem zu iiber- 
ziehenden Gegenstand unterworfen wird. — 3. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., 
daB das Kupferformiat vor oder wahrend der Behandlung nach Anspruch 1 einer 
Prea3ung unterworfen wird. — DasVerf. eignet sich zur homogenen Verkupferung 
von Glas und Porzellan, Kunstharz und Metallen, femer zum Heryorbringen yon 
Lusterfarben, zum Einbrennen von Kupfer oder Kupferverbb. auf keramische Stoffe, 
zur Erzeugung yon Glasuren, zum Oberziehen von Asbestdichtungen, zur Herst. 
von Kontaktsubstanzen, wie sie z. B. zur Formaldehyddarst. yerwendet werden, des 
weiteren in Gemengen yon ameisensaurem Kupfer mit den ublichen Glasuren zur 
Herst yon Bleistiftminen fiir keramische Zwecke, zur Erzeugung einer leitenden 
Schicht auf Elektroden, wie Magnetitkohle oder iihnlichen Elektroden, zur Herst. 
elektrischer Kontakte, ais Ersatz fiir galyanische Yerkupferung oder fiir Kupfer- 
matrizen usw. — Anstatt unmittelbar ameisensaures Kupfer zu yerwenden, kann 
man yon einem Bildungsgemisch ausgehen, z. B. einem Gemisch yon Ammonium- 
oder Hydrazinformiat mit benzoesaurcm Kupfer. (D.B.P. 318402, KI. 48b yom 
11/4. 1917, ausg. 23/1. 1920.) Ma i .

G. Bomyn, Liber die Angreifbarlx.it den Zinns durch Wasser. Vf. nimmt Be- 
zug auf seine friiherc Veroffentlichung (Pharm. Weekblad 1896. Nr. 3), wonach 
Sn ais solehes zwar durch W. nicht angegriffen wird, aber unter gewissen Um- 
standen diese Unangreifbarkeit yerliert, u. kommt zu folgenden ScliluBfolgerungen:
1. Wenn weiches W. einige Zeit mit Sn bei Anwesenheit yon Cu oder Cu -)- Pb 
in Beriihrung ist, kann es Sn alleiu oder gemeinsam mit einem oder den beiden 
anderen Metallen aufnehuien. — 2. Das W. zeigt in solchen Fiillen eine wesentliche 
'rriibung, da das Su wenigstens teilweise ungelost ist und wahrscheinlich in Form 
einer Zinnsaure yorliegt. — 3. Da geringe Mengen einer Saure genugen, um die 
Zinnyerb. in Lsg. zu bringen, liegt das Sn in physiologisch wirksamer Form yor. 
(Wasser u. Gas 10. 337—38. 1/2. s’Hertogenbosch.) Splittgkeiiek.

Bostsehutz von Eisen und Stahl. Das Rost en yon Gegenstanden aus Eisen 
und Stahl, trotzdem sie auf galyanischem Wege mit einem Nd. aus nichtrostcndem 
Metali, wie Kupfer u. Nickel, yersehen sind, erklart sich dadurch, daB der galya
nische Nd. nicht eine liickenlose M., sondern ein netzartiges Gewebe darstellt, 
das durch tausendfache VergroBerung deutlich zu erkennen ist. Die nicht abge- 
deckten Stellen unterliegen dann dem BostprozeB. Nach einem neuen Verf. der 
Firma E m il  K ronbeeg sen. in Solingen werden die zu yemickelnden Gegenstande 
yorerst in auf 200° erhitztes Ol gelegt u. hierin langsam erkalten gelassen. Nach 
móglichst guter Entfettung u. schwacher Yerkupferung wird die Ware yernickelt 
und dann in einem Trockenofen bei 200° getrocknet. — Vou Eisenyerbb., die zum 
Schutz gegen Rosteu auf der Oberflache yon eisernen Gegenstanden erzeugt 
werden, haben sich yielfach Phosphatyerbb. bewahrt, die durch Behandlung mit 
Phosphorsiiure unter Zusatz eiuea anderen Metalls, z. B. Ziuk, erzeugt werden.
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Nach W . S c h m id d in g  in Colh-Mannsfeld wird eine Verbesserung der Schutzschicht 
in ihrer inneren Zus. und ibrer Verb. mit dem Eisen oder Stahl erreieht, wenn 
man zwei Metalle, insbesondere Caleium und Zink, mit einem Metalloiyd, wie 
Nickel, Kobalt, Mangan, Chrom o. dgl., zusammen mit Phospliorsaure anwendet, 
(Ztaehr. f. Dampfkessel u . Maschinenbetrieb 43. 4 5 —40. 6/2.) Sc h r o t h .

IX. Organische Praparate.
J. T. H ew itt, Nichtaromatische Zmschcnprodukte fiir die Farbstoffherstellung. 

Behandelt werden ein- und mehratomige Alkohole und ihre Ester, Aldehyde und 
Ketone, Siiureii, einfache Ester, Ketonsiiuren und ihre Ester; besonders besprochen 
werden neuereVerff. zur Herst. yon Methylalkohol, Methylsulfat, A., Formaldehyd, 
Acetaldehyd, Ameisensaure, Essigsaure, Athylacetat, Chloressigsaure, Bernstein- 
sfiure, Aeetessigester. Zur Herst. der aliphatischen Zwischenprodd. ist England 
auf eingefiihrte Rohstoffe angewiesen. (Journ. Soe. Dyers Colourists 36. 6—9. 
Januar.) St)VEBN.

Farbenfabriken vorm. F ried r. Bayer & Co., Leyerkusen b. Coln a. Rh., 
Verfahren zur Darstdlung fett- und wachsartigcr Verbindungen, darin bestehend, 
daB man die Adipinsaure, bezw. ihre Deriyate oder Homologe, mit dihydroxylierten 
KW-stoffen oder ihren Deriyaten yerestert. — Die Losung yon Adipinsiiure- 
dichloiid in Pinakolin gibt mit der Lsg. yon Athylenglykol u. Pyridin in Pinakolin 
den Adipimaureglykolester, eine talgiihnliehe M.; der Ester kann auch aus Athylen- 
dibromid und adipinsaurem Kalium dargestellt werden. — Aus u-Methyladipińsaure 
und Athylenoiyd entsteht ce-Methyladipinsaureglykolester, eińe briiunliehe M. von 
wachsartiger Beschaffenheit. — Der Adipinsaurepropylenglykolcster, aus Propylen- 
jodid und adipinsaurem Kalium ist butterartig. (D.R.P. 318222, KI. 12o yom 
10/8. 1917, ausg. 10/1. 1920.) Ma i .

Verein fiir chemiscłie Industrie  in  M ainz, Frankfurt a. M., Ver/ahren zur 
Herstellung ion JEssigsaure aus Acetaldehyd und Sauerstoff, in Ggw. eines Ver- 
diinnungsmittels, dad. gek., daB man vor der Zufiihrung yon Sauerstoff in Ggw. 
oder Abweseaheit yon Katalysatoren den Aldehyd in solchen seine Fiiichtigkeit 
herabsetzenden Fil. auflost, die mit dem Aldehyd keine Verb. eingehen. — Die 
Patentschrift enthalt ein Beispiel fur die Anwendung yon Tctraćhloriithan bei der 
Oiydation des Acetaldehyds durch Sauerstoff oder Luft mit 1—2 Atm. tjberdruck 
bei 70—90°; die entstandene Essigsaure wird durch fraktionierte Dest. abgetrennt. 
(D.R.P. 301274, KI. 12 o yom 4/6. 1914, ausg. 10/1. 1920.) M a i .

E ngelhard  W agner, Berlin, Verfa.hren zur Herstellung von Cclluloseestern, 
dad. gek., daB durch Einw. yon Essigsaure auf Cellulose gewonnene niedrig acety- 
lierte Cellulosen mit einer Menge Essigsaureanhydrid weiteracetyliert werden, die 
kleiner ist ais das doppelte Gewicht der zu aeetylierenden Cellulose. — Es werden 
bo aus den in fast allen Losungsmitteln unl. niedrig acetylierten Cellulosen Prodd. 
erhalten, die in den bekannten Mitteln zur Lsg. gebraeht werden konnen. Gleich- 
zeitig wird der Vorteil erreieht, daB weniger Essigsaureanhydrid gebraueht wird 
ais bei den iiblichen Yerff., und daB dann, wenn Katalysatoren zur Anwendung 
gelangen, kleinere Mengen derselben erforderlich sind. Die Prodd. zeichnen sich 
durch die Eigenschaft aus, daB sie unmittelbar ohne besondere Nachbehandlung 
in Aceton 1. Bind. Die Patentschrift enthalt ein Beispiel fiir die Darst. einer 
Acetylcellulose, die etwa 61% Essigsaure enthalt. (D.R.P. 299181, KI. 12o yom 
4/3. 1914, ausg. 29/1. 1920.) ' M a i.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Verfahren sur Her
stellung fester chemischer Yerbindungen aus gasfórmigen BestandteiUn, 1. dad. gek., 
daB man die Gase in Kammem einfiihrt, die mit gekiihlten rotierenden Korpem 
yereehen sind, wobei durch Sehabeyorrichtungen die entstandene feste Yerb. fort-
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laufend entfernt wird. — 2. Ausftthnmgsform des Verf. nach Ansprueh 1 zur Herst. 
von Ammoniumcarbamat-Carbonatgemiachen, dad. gek., daB das zu ihrer B. neben 
Koldensaure und Ammoniak erforderliche W. in fl. Form oder in Dampfform eiu- 
gefiihrt wird. — Aueh die G-asgemische, die bei der Aufarbeitung von Harnułoff- 
Bchmelzen erhalten werden, konnen auf diese Weise in festes Ammoniuinealz ttber- 
gefiihrt werden. Um eine Abseheidung des Salzes an den Wanden der Kammer 
zu yerhindern, konnen diese erforderliehenfalls mit Wiirmeisolierung oder Heizung 
yersehen sein. (D.R..P. 318236, KI. 12g vom 9/7. 1915, ausg. 17/1.1920.) Ma i .

Max Becke, Weidling, Nied.-Ósterr., W ilhelm  Suida und H erm ann Snida, 
Wien, Verfahren zur Herstellung von Monoarylaminochinonen und Diarylamino- 
chinonen, 1. dad. gek., daB in der Kiilte in wss. Lsg. oder Suspension 1 Mol. 
eines Chinons der Benzolreibe mit 1 Mol. eines primaren oder sekundiiren aro- 
matisehen Amins oder dessen Deriyat yereinigt wird. — 2. Oberftthrung der nach 
Ansprueh 1 erhaltenen Korper in gleichartige oder gemischte Diaryldiamino- 
chinone, dad. gek., daB sie mit einem weiteren Molekuł desselben oder eines 
anderen Amins yereinigt werden. — 3. Ausftthrung der in den Anspriiehen 1 u. 2 
geschiitzten Verff., dad. gek., daB ais Aminę solche Sulfosauren yerwendet werden, 
die auBer den mit Chinonen bindenden Aminogruppen noch auxochrome oder 
ehromophore Gruppen enthalten. — 4. In beaonderer Ausfuhrung des Anspruches 3 
die Verwendung yon Aminoazofarbstoffen. — 5. Verf. der Herst. wasBerl. Farb- 
Btofife nach Ansprueh 3 und 4, ohne Abseheidung eines Zwischenprod. in einem 
einzigen Arbeitsgang. — 0. Ausfuhrung der Yerfif. nach den Anspriiehen 1—5, 
gek. durch Zusammenmahlen der Ausgangskorper. — 7. Ausfuhrung der Yerff. 
nach den Anspriiehen 2—4 auf der Tier- u. Pflanzenfaser. — 8. Oberftthrung der 
aufgefarbten oder auf der Faser erzeugten Arylamiuochinone in ihre Kupferlacke, 
gek. durch Behandlung mit Kupfersalzen, insbesondere Kupferacetat. — Die Lsg. 
yon p-Toluidin in W. und 50%ig. Essigsiiure gibt mit wss. Benzochinon einen 
schwarzbraunen, krystalliniachen Nd. yon p-Tolylamino-l,4-bcnzocliinon, F. 134 bis 
137°, Lsg. in konz. H2S04 grttnblau. — Phenylamino-l,4-benzochinon, F. 119—120°, 
in H2S04 yiolett; as. m-Xylylamino-1,4-benzochinon, F. 102°, in H ,S04 grttnblau; 
o- Anisylamino-1,4 benzochinon, F. 114°, in HsS04 grttnblau. — Methylphenylamino-
1,4-benzochinon, F. 125—130°, in HaS04 blaugrun. — Athylphenylamino-1,4-benzo
chinon, F. 85°, in HsS04 blaugrttn; Benzylpbenylamino-J,4-benzochinon, F. 155—15(5°, 
in HjS04 blaugrttn; 2-Mełhylphenylamino-5-chlor-l,4 benzochinon, in HaS04 grttn. — 
2-Methylphenylamino-5-tnethyl-l,4-benzochinon, F. 110—112°, in H ,S04 tief oliygrun.
— Die Verbb. sind in A., A. II., in W. wl. und geben gelbliche, wasserl. Bisulfit- 
yerbb. Die Monoaryl- u. Monoalkylarylaminochinone u. ihre Bisulfityerbb. fiirben 
Wolle im essigsauren Bade sehr gut an und werden durch Nachbehandlung mit 
Kupferacetat in yerschieden getonte Braun yon hoher Wasch-, Alkali- und Licht- 
echtheit ttbergefuhrt. Ihre wichtigere Yerwendung ist die ais Zwischenprodd. zur 
Herst. gleichartiger und gemischter Diaryldiaminochinone. — p-Tolylaminotrichlor- 
lj4-benzochinon, Lsg. in konz. Schwefelsaure reinblau. — Phenylaminotrićhlor-1,4- 
benzochinon, gelbes Pulyer, in W. u. A. unl.; Lsg. in Nitrobenzol gelb, in Schwefel- 
Baure rotyiolett. — 5-a-Naphthylamino-2-phenyla.mino-l,4-benzoćhinon, F. 278—280°, 
Lsg. in Schwefelsaure gelbgrttn. — 5-a-Naphthylamino-2-phenylamino-l,4-benzo- 
chinon, aus a-Naphthylamin und Phenylamino-1,4-benzochinon, ockergelb, F. 278 
bis 280°, Lsg. in Schwefelsaure gelbgrttn. — p-Tolylaminotrichlor-1,4-benzochinon 
gibt beim KochenTmit p-Toluidin, Natriumacetat u. Eg. 2,5-Di-p-tolylamino-l,4-benzo- 
chinon, sienabrauner Teig; Lsg. in Schwefelsaure blau, farbtW olle aus blaBgelber 
Kttpe braungelb, bei der Nachbehandlung mit Kupferacetat sehr echt gelbbraun. 
Es ist ferner die Kondensation yon Methylphenylaminobenzo chinon mit Sulfanil- 
saure u. p -Bromanilin, sowie yon Chloranil mit p-Aminodiphenylamin-o-sulfosaure,
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mit l,4-l)iaminobenzolsulf08awe, mit dem Azofarbstoff aua diazot. 2-Amino-l-phenol- 
4-sulfosaure und 1,3 -Diaminobenzol und mit dem Azofarbstoff aua tetrazotiertem 
Benzidin u. 2 M ol. 2-Amino-8-naphthol-6-sulfosaure beachrieben. (D.B..P. 300706, 
KI. 22 e vom 12/6. 1915, auag. 19/12. 1919.) Ma i .

XI. Harze; Lacke; Firnis; Klebmittel; Tinte.
P au l N icolardot und Charles Cofflgnier, Beschreibung einiger Harze aus 

Cochinchina. (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 25. 579; C. 1920. II. 404.) Die 
unten beachriebenen Harze aind weiche, leicht pulyeriaierbare Varietaten, die fur 
die Lackfabrikation kein beaonderea Interesse bioten. Pinus timbergia. Unregel- 
maBige, weiBe, gelbe und rote Stiicke yon aehwach aromatischem Geruch. Unlos- 
lichea 21,10%. — Shorea vulgaris. Dunkelgelb und hellbraun, geruehloa. Unlos- 
lichea 41,50%. — Shorea hypoćhra. Hellgelbe, rotgelbe und duukelbrauue, matte 
und głanzende Stiicke. Unloaliehea 36,70%. — Hopea odorata. Auaaehen wie beim 
yorigen. Unloalicbea 40,90%. — Anisoptcra. Heli- und dunkelgelbe, matte und 
głanzende Stiicke. Unlosliches 32,10%. — Thorea thoreli. Głanzende, gelbe bis 
braune Stiicke von aromatischem Geruch. Unlosliches 22,20%. — Natica astrotica. 
Meist matte gelbe Stiicke von schwach aromatischem Geruch. Unlosliches 57,40%.
— Hopea Pierrei. Ausaehen wie beim yorigen. Unloaliehea 36,20%. — Hopea 
dealbata. Matte, hellgelbe Stiicke von schwaeh aromatiachem Geruch. Unloaliches 
34,20%. — Chaiden. Aussehen wie beim yorigen. Unlosliches 44,30%- Einige 
Żabien zur Cbarakteristik der Harze enthalt die folgende Tabelle:

D. F. SZ. Sauregrad nach
KOttstobfeb

Pinus timbergia . . . . D .15 1,010 152° - 85 117
Shorea hypoćhra . . . .  
Hopea odorata . . . .

D.15 1,043 148° 63 75
D.1S 1,055 141° 53 81

A nisoptera........................ D."> 1,049 134° 45 56
Thorea thoreli.................... D.15 1,072 66° 40 48
Natica astrotica . . . . D.16 1,040 162° 73 76
Hopea P ierre i................... D.15 1,061 156° 68 89
Hopea dealbata . . . . D.16 1.072 163° 64 100
Chaiden............................. D.,s 1,090 164° 61 104
Shorea yulgaris . . . . D.10 1,060 142° 64 90
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 71—74. 5/1. 192<3. [10/11. 1919.].) K ic h t e e .

Kfinstliche nnd w etterbestandige Lackgrundatoffe aus Gummigrundsłoffen. 
Lacke mit yollkommener Wideratandafiihigkeit gegen meteorologiache Einfluaae und 
hoher Elaatizitat lassen sich aua Hartgummiabfallen erhalten. Die zerkleinerten 
und mit W. yon auBerlich anhaftendem Schmutz befreiten Abfalle werden in ge- 
achlosaenen Tiegeln bei mogliehst niedriger Temp. geachmolzen und in dunnem 
Strahl auf eine rotierende Glasscheibe gegoaaen. Nach dem Erkalten springt der 
Gummi ab und wird nach oberfłachlicher Zerkleinerung in Chloroform, Tetrachlor- 
kohlenstoff usw. gelost. So hergeatellte Lacke zeigen nach langer Zeit infolge der 
Einw. der chemiach wirkaamen Lichtstrahlen eine yerachoasene Farbę. Durch 
einen TOten Lack liiflt sich dieae Veranderung yerhindern, die Farbę laBt sich 
aueh widerstandsfahiger machen durch anorganiacbe Ole oder unyeraeifbare kon- 
sistente Fette. (Farbę u. Lack 25. 23. 26/1.) S O y ee n .

Verschiedene KautsehuTdeime. Es werden yerschiedene Eezepte fiir Leim- 
sorten angegeben, die ais Grundlage Kautschuk enthalten. Saurefester Lcim\ Ma- 
rineleim\ Maschineńkitt; Lederleim. Ala Zuaatze dienen meiatena GSt, gekochtes 
Lcinól, Holzteer, Gummilaćk, Benzol, Terpentinol und anorganiache Fiillstoffe wie 
Kaolin oder Kieselgwr. (Caoutchouc et Guttapercha 17. 10150. 15/1.) F o n k o b e e t .



Hans Grunew ald, EscherehauBen, Kr. Holzminden, Verfahren zur Erretćhung 
einer wasserfesłen Verleimung mittels Formaldehyd, dad. gek., daB Formaldehyd mit 
Albumincn yersetzt u. dann erst dem tierischen Leim in beliebiger Starkę zugesetzt 
■wird, worauf die Yerleimung erfolgt. — Es wirkt dann der Formaldehyd erat bei 
der Yerleimung durch Hitze und Druck auf den Leim und maclit ihn wasserunl. 
(D.E.P. 317963, KI. 22i vom 9/7. 1918, ausg. 5/1.1920.) M a i.

E. Kónig, Chemisćh-technische Vorschriften. Rezepte fiir ein Impragnierungs- 
mittel fur Stanzklotzc und Zuschneidebretter, fiir Eohrpaste, Policrwacha uh  w. 
(Seifensieder-Ztg. 46. 741. 18/11. 1919.) S c h O n f e ld .

D ietrich  K iebeler, Barmen, Verfahren zur Herstellung einer haltbaren Ver- 
vielfaltigungsmasse, dad. gek., daB zu der Grundmasse aus Ton und Glycerin ein 
Zusatz von etwa 10°/0 des Tones an Sulfaten des Bariums oder Calciums, sowie 
yon etwa l°/0 der gelo3ten Hydroxyde der Alkalien oder alkal. Erden gemacht 
wird. — Durch den Zusatz geringer Mengen Natron- oder Kalilauge wird die 
M. weniger kornig und mehr homogon; die Kopierfahigkeit wird verbessert. Der 
Zusatz von Barium- und Calciumsulfat erhoht die Wasserbindokraft des Tons, wo- 
durch das Weichwerden der M. yerhlndert wird. (D.E.P. 817778, KI. 151 yom 
7/9. 1916, ausg. 29/12. 1919.) M a i .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Puttermittel.
W . H erter, Gips im Brot. Ein aus einer Berliner Yorortbackerei stammendcs 

Roggenbrot, dessen frische Schnittflache Besonderlieiten nicht erkennen lieB, ent- 
hielt 4°/o Gips in der Trockensubstanz. Auf der eingetrockneten Schnittflache 
zeigten sich winzige, selten bis 1 mm groBe Kornchen, die bei oberflachlicher Be- 
trachtung ais Mehlteilclien gelten konnten und sich bei mkr. Unters ais Gips- 
krystalle erwiesen. (Angew. Botanik 1. 190. Aug.-Okt. 1919.) Ma n z .

H erm ann Thoms, Berlin-Steglitz, und Hugo M ichaelis, Berlin, Verfdhren 
zur Herstellung eines Kaffeersatzes aus Lupinen gemaB Pat. 305604, dahin er- 
weitert, daB die Lupinenschalen yor dem Eosten mit einer etwa l°/0ig. wss. Salz- 
siiure 6—8 Stdn. bei etwa 100° ausgelaugt werden. — Es werden so die Bitter- 
stoffe aus den den Schalen anhaftenden Kemteilchen entfernt. (D.E.P. 317931, 
KI. 53d yom 14/5. 1918, ausg. 31/12. 1919; Zus.-Pai. zu Nr. 3 0 5 6 0 4 ; C. 1919. II. 
683.) Ma i .

P. W aguet, Die wissenschaftlichen Grandlagcn des Milchgewerbes. Im yor
liegenden Teile werden zusammenfassend behandelt die Zus. der Milch im Hinblick 
auf Easse, Alter, Lactation usw., ihre D., ihr Siiuregrad, Fett- u. Trockensubstanz- 
gehalt und dereń Best., sowie die Behandlung der Milch durch Fiłtration, Kalte, 
Pasteurisation, Sterilisation, faulniswidrige Mittel, Homogenisierung u. durch Uber- 
fiihrung in yerschiedenc Zubereitungen (Milchpulyer, kondensierte Milch, Yog- 
hurt usw)- (Rev. des produits chim. 23. 5—8. 15/1. Beauyais. Institut Agricole 
International.) ' RttHLE.

O ttokar Laxa, Ż)ber den Einjluji der Unterernahrung der Kuhe au f die che- 
mische Zusammensetzung der Milch. Die dauemde Unterernahrung beeinfłuBt die 
Qualitat der Kuhmilch in der Weise, daB der EiweiB- und Aschengehalt erniedrigt, 
der Fett- und Zuckergehalt aber erhoht wird. Da die Abnahme des EiweiBgehaltes 
bedeutender ist, ais die Erhohung des Zuckergehaltes, so ergibt sich eine Abnahme 
der fettfreien Trockensubstanz. Durch diese Eigensehaften kann eine solche Milch 
yon pathologischer und gewasserter Milch unterschieden werden. (Zpr&yy laktol. 
ustayu óeskć vys. Skoly techn. v. Praze 11. 1919. Prag, Laktol. Inst. tschech. techn. 
Hoelischule.) St e in e p ..

Joauń Goldan, Beitrag zum Studium der Methoden des Nachweises der Milćh- 
wasserung. D erW ert des fettfreien Trockeneitraktes der Milch oder die D u c l a u x -
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ache Konstantę weeliselt zwischcn Weiten von 9 bis zu einem Masimum nahe 11, 
und ist fur den Nachweis der Milchwiisseruug nicht verwendbar. Der Wert des 
nach P o r c h e r  korr. fettfreien Trockeneitraktes betriigt zwar bei Milcli einzelner 
Kflhe zuweilen unter 9, schwankt jedoch bei Sammelinilch zwischen 9 und 11,36; 
der Nachweis der Was&erung -war auf diesem Weg nur in 44°/0 yon 151 Probcn 
moglich, die nach der Berechnung der yereinfachten Molekularkonstante nach 
Ma t h ie u  und F e r r ż , dereń Wert zwischen 70 und 82 schwankt, im Mittel gegen 
74 betragt und nur in 6 F&llen yon 286 P ro b e n  uber 78 stieg, ais yerfalscht er- 
wiesen waren. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 1. 342—45. 15/11. 1919. Vortrag vor 
dem ersten nationalen ChemikerkongreB der Bepublik Argentinien.) M a n z .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Celluloae; 
Kunststofle.

S c h re c k e n b a c h ,  Das Hechćln der Ba&tfasern. Das Hccheln dient dazu, die 
letzten Holz- u. Jłindenreste aus den Fasern zu entfernen, noch zusammenhiingende 
Fasern zu trennen, die kiirzeren Fasern abzusondern und den yerbleibenden langen 
Fasern eine moglichst parallele Lage zu geben. Die EntwickluDg der Hechel- 
maschine yon ihren ersten Anfiingen an wird beschriehen, yerschiedene Typen von 
Hcchelmaschinen werden erlautert und durch Zeichnungen in ihren wesentlicheii 
Teilen yerdeutlicht. (Deutsche Faserst. u. Spinnpfl. 2. 1—4. 15—17. Jan. Berlin- 
Steglitz.) SttYERN.

H. Hey, Entfetten von Wolle und TextUstoff'm mit (luchtigen Losungsmitteln. 
(Vgl.- Journ. Soc. Dyers Colourists 35. 12; C. 1919. IV. 13.) Das Arbeiten mit 
fliichtigen Losungsmitteln, yon denen Petroleum besondere Vorteile bietet, greift 
die Faser nicht an, das Losungsmittel wie die Ole konnen leicht wiedergewonnen 
werden, Garnę und Gewebe, die gefiirbt werden sollcn, brauchen yorher nicht mit 
W. behandelt zu werden, alles Fett jeder Art und ein guter Teil des Schmutzes 
wird von der Faser entfernt, ohne dafi Glanz und Farbę leiden, das behandelte 
Gut bleibt in bester Form fur weitere Behandlung. Ist Seifen zur Entfernung 
noch yerbliebenen Schmutzes, zur Aufhellung, Kliirung oder zum Weichmachen 
erforderlich, so geschieht es schonend, und die Seife wird leicht entfernt. Beim 
Bleichen treten keine Flecken oder Beschadigungen durch Fettstoffe oder Seifen 
auf, ebensowenig scheiden sich beim Carbonisieren Fettsauren aus Seifenresten 
aus. Wollen mit wenig Schmutz bediirfen keiner weiteren Behandlung, sie sind 
nach dem Waschen mit w. W. fertig. Kurz beschrieben wird das Sterilisieren vou 
Wolle, das Behandeln yon Abfallen, das Entfetten yon Gamen, Stucken u. Wirk- 
waren, fettigen Banmwollabfallen, Schwammtueh, Lumpen, und das Impragnieren 
zum Begendichtmachen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 36. 11—16. Jan.) SU v e r n .

H einrich Knchenmeiater, Berlin, Verfahren zur Herstellung von verspinnlaren 
Fasern aus Eopfenranken, dad. gek., daB die Ranken mehrere Stunden mit stark 
yerd. Atzalkalilsg. gekocht und abgebiirstet werden, worauf das erhaltene Faser- 
material nach grundlicher Waschung einer zweiten Kochung mit stark yerd. Atz- 
alkali- oder Alkalisalzlsgg. entsprechender Basizitat unterzogen, gewasehen, mit 
sehr yerd. Sauren warm naehgespult, abermals gewasehen und getroeknet wird. —
2. Ausbildung des Verfs. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Kanken vor der 
ersten Kochung ein oder mehrere Tage bei gewohnlicher Temp. in der Lsg. eines 
neutralen Alkalisalzes eingeweicht werden, worauf eine Abschabung der braunen 
iipideimis erfolgen kann. — 3. Ausbildung des Verfs. nach Anspruch 1, dad. gek., 
daB bei der ersten Kochung der Atzalkalilsg. Alkalisulfit beigegeben wird. — 
4. Ausbildung des Verfs. nach Anspruch 1, dad. gek., daB der zweiten Kochung 
noch eine kurzere Behandlung mit Alkalibisulfit unter Druck angesclilossen oder
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dic zweite Kocliung durch eine langere Behandlung mit Alkalibisulfit unter Druck 
ersetzt wird. — 5. Ausbildung des Verfs. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die 
noch feuchte Faser nach der zweiten Kocliung mit ammoniak. Wasserstoffsuper- 
oxydlsg. durchfeuchtet und unter Verh!ingen gebleicht wird. — Man gcwinnt eine 
weiche, lange Faser. (D.Ł.P. 318224, KI. 29b yom 17/11. 1918, ausg. 12/1
1920.) Ma i .

R obert H aller; GroBenhaiu, Sa., Verfahren zum gleichzeitigen AufschliefScn und 
Fiirbenvon Bastfascrrohmas se, l.dad . gek., daB der alkal. AufschlieBungsflotte redu- 
zierbare Farbstoffe zugesetzt werden, welche die durch Kochen freigelegte Bast 
faser unter Mitwrkg. der sich wahrend des Kochens bildenden, in alkal. Medium 
reduzierend wirkenden, dem Pflanzenkorper entstannnenden zuckerartigen Stoffe 
(Pektinkorper) anfiirben. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB der Auf- 
schlieBungsflotte Schwefelalkalien, z. B. Sehwefelnatrium zugesetzt werden. — Es 
werden hauptsachlich Kupenfarbstoffe wie Indigo, Thioindigofarbstoffe, N-Dihydro 
anthrachinonazinc und Schwefelfarbstoffe yerwendet. Die Fśirbungen zeichnen sich 
durch ihre Eclitheit aus. (D .EP. 318271, KI. 29b yom 25/1. 1919, ausg. 10/1
1920.) M at.

E rnst E instein, Hecliingen, Hohenzollern, Spinti faser, dad. gok,, daB sie aus 
Trieben der Kartoffel, und zwar den bisher ais Abfall anfallenden Kellcrtriebon 
oder den in kunstlielien Treibanlagen erhaltenen Trieben gewonnen ist. — Die 
Verarbeitung erfolgt in ublicher Weise, und es konnen sowohl Grobfasern fiir 

_Seilereizwecke wie feine Lang- und Kurzfasem ais Jute-, Ijeinen- und Baumwoll- 
ersatz gewonnen werden. (D.B..P. 318318, KI. 29b yom G/8. 1918, ausg. 19/1.
1920.) Mat.

A rthur H am m er, Berlin, Spinnfaser, dad. gek., daB sie uus der Althaea 
semper/lorens gewonnen ist. — Die Fasern konnen durch einfache Kaltwasscrroste 
aufgeschlossen werden und losen sich dann so leicht ab, daB sie ohne Brechen der 
Stengel einfach abgezogen oder durch Wasserstrahlen abgespritzt werden konnen. 
Die Faser, insbesondere die Stengelfaser, besitzt heryorragende Festigkeit und 
eignet sich deshalb fiir alle Anwendungeu, bei denen es auf hohe Zugfestigkeit an- 
kommt, z. B. fiir Taue, Zugseile, Treibriemen u. dgl. Sie abnelt der AgayenfaBer, 
die schon zu Treibriemen yerarbeitet wurde. (D.R.P. 318364, KI. 29 b vom 3/9.
1918, ausg . 19/1. 1920.) Ma i .

A rthur Hammer, Berlin, Sptnn fasern, dad. gek., daB sie au3 der Anoda
hastata gewonnen ist. — Die in yollig aufgeschlossenem Zuśfendc sehr feine und 
weiche Faser ahnelt sowohl im Aussehen ais auch in ihrem Verbalten der Schaf- 
wolle. (D.E.P. 318389, KI. 29b vom 3/9. 1918, ausg. 24/1. 1920.) M a i ,

Nesselanbau, G . m. b. H., Berlin, Verfahrcn zur Oewinnung der Faser ans der 
Nesselstaude nach Pat. 299441 (C. 1917. II. 440), dad. gek,, daB die Einw. der 
Bader unter erhohtem oder yermindertem Luftdruck oder nacheinander unter beiden 
oder abwechselud mit gewohnlichem Luftdruck stattfindet. — Die Anwendung 
einer Drucksteigcrung ermoglicht die Unterlassung einer allmahlichen Steigerung 
der Temp. (D.R.P. 318672, KI. 29b vom 2/2. 1918, ausg. 4/2. 1920; Zus.-Pat. zu 
Nr. 299441, Ztschr. f. angew. Ch. 30. II. 264 [1917]; fruh. Zus.-Pat. 305666; C.
1919. IV. 793.) ' . Ma i .

J. BarfuB, Zeitgemafte Punkte von der Flacha faser ais Zukunftsfaser. Heimischer
Flaehs kommt ais Ersatz fur Hanf, Jute und Baumwolle in Betracht, Bodenyer- 
haltnisse und Vorfrucht sind fiir Flachs noch yiel zu wenig gewurdigt. Auf gutes 
Rosten ist Gewicht zu legen, flieBendes W. gibt einen hellen Flachs, auch zu */3 
in flieBendem W. Rosten u. Fertigrosten auf der Wiese liefert sehr hellen Flachs. 
Die Bleich- und Webyerff. der einzelnen Leinengarne B in d  zu yerbessem. Dnrch 
Streeken mit Fasern, die auf heimischem Boden wachsen, konnen die Gewebe, die
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zum grofiten Teil ans Flacha geaponnen oder gewebt sind, yermehrt werden. (Dtsch. 
Faaerst. u. Spinnpfl. 2. 4—6. Jannar.) SttYERN.

W . H arrison, Die Finwirkung von Sduren auf Wollc. Erwiderung auf F o r t  
(Journ. Soc. Dyers Colouriats 35. 280; C. 1920. II. 448). Bei Verss. uber die Ab- 
sorption von Sauren durch Wolle ist besonders darauf zu achten, daB unter genau 
gleichen Temperaturyerhiiltnissen gcarbeitet wird. (Journ. Soc. Dyers Colourists 36. 
17—18. Januar. Manchester.) St>VERN.

E eutlinger, Wdrmewirlschaft in Papier fabriki-n. (Vgl. Ztschr. f. Dampfkessel 
u. Maschinenbetrieb 42. 377 tF.; C. 1920. II. 388.) Gerade in der Papierinduatrie 
lUBt sich bei geschickter Anpassung an die yorhandenen Einrichtungen weitgehend 
Abdampfwarme an Stelle yon frischem Kesseldampf yerwenden. Dadurch ist die 
dann noch zu erzeugende Gesamtdampfmenge wesentlich yerringert. Die haupt- 
saehlich hierfiir in Betracht kommenden Gesichtspunkte und eine Reihe von 
Fehlenj, die bei der Cfberpriifung moderner Anlagen mit Maschinen fttr Abdampf- 
yerwertung angetroffen worden sind, werden kuiz angefuhrt. (Papierfabr. 18. 42 
bis 43. 16/1. Coln.) SCHEOTH.

Knoll & Co., Chemischc Fabrik, Ludwigshafen a/Rh., Ycrfahren zur Her- 
stellung dauernd weichbleibendir, frostbestandigcr Masscn aus Acetylcdlulose, darin

bestehend, daB man diese Celluloseester unter Zu- 
satz von Kesorcinmonoacetat yerarbeitet. — Das 
Resorcinmonoacetat schm. in reinem Zustande 
bei 50°. Die aus Acetyleelluloseestern und Re
sorcinmonoacetat gewonnenen Masseń werden bei 
Warmezufuhr weich und sind in  diesern erweicb- 
tcn Zustande formbar; die Form bleibt beini 

bestehen. (D.E.P. 298806, KI.
1916, ausg. 7/1. 1920.) Ma i . 

M iiller, Hemelingen b. Bremen, 
Presse sum Formen von plastisćhen Massen, d ad . 
gek., daB die Ausiiickstange (10) (Fig. 57), welche 
dnrch einen Handhebel (107) oder einen Nocken 
(14) in die Ausruckstellung gebracht wird, in 
dieBCr Stelluiig durch einen selbsttatigen Riegel
(11) gehalten wird, der durch einen Tritthebel
(12) zum Eindriicken der Presse zur Seite ge- 
dreht wird. — GegenUber den bekannten hat die 
yorliegende Formpresse den wesentlichen Vorteil, 
daB der die Presse bedienende Arbeiter beim 
Eindriicken beide Hande frei h a t Die Presse 
kann infolge ihrer Einrichtung sehr schnell an- 
gelassen u. stillgesetzt werden. (D.R.P. 317144, 
KI. 39 a yom 8/4. 1913, ausgeg. 12/12. 1919.)

Fig. 57. SCHABF.
CrosB und Beyan, Chloroform- und acetonlósliche Celluloseacetote. Die Ansicht 

von Ost (Ztschr. f. angew. Gh. 32. 06ff.; C. 1919. IV. 794), daB kein Primaracetat 
in Aceton 1. ist, nur sekundiirc, durch teilweise Verseifuug hoherer Ester ent- 
standene Acetate 1. sind, ist unkorrekt. So entstehen nach dem Dreyfusverf. pri- 
mare Acetylierungsprodd., die dauernd in Aceton zu hochyiscosen Lsgg. 1. sind 
und sich dadurch yon anderen acetonloslichen Acetaten unterscheiden, die durch 
sog. Verseifung aus chloroformloslichen primaren Acetaten entstandea sind, odei 
ais primare Acetate erhalten werden. Mehrere primare acetonlosliche Cellulose- 
acetate sind tatsachlich bekannt, aber sie haben nicht den tcchnischen Wert der
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nach dem  DnETFU Sschen Acetylicrungaverf. gewonnenen. Dieses liiBt sich bo 

fiihren, daB ein Primaracetat entBteht, das in Chlf. und A.-Chlf. unl. ist, und 
sich in verd. Aceton lost. Setzt man die Acetylierung fort, so bleibt das primare 
Prod. unl. in Chlf., wird 1. in A.-Chlf. und ist 1. in Aceton. Ebenso, wenn 
m an nach dem  Dreyfusyerfahren Cellulose und die Reaktionsprodukte in Sus- 
pension  acetyliert, z. B. mit Bzl. ala Verdunnungamittel. Unterbricht man die 
Acetylierung in fortschreitenden Stufen der Rk., so kann eine Reihe Acetate iso- 
liert werden, die h y d ra tia ie r t  und d e h y d ra tis ie rt in Aceton 1. sind. DieBe Primar- 
acetate sind direkte Acetylierungsprodd. und nach ihren p h y sik a lisc h e n  Eigen- 
schaftcn richtige Celluloseester. D ie  Aeetonlosliehkeit bleibt, auch wenn man un- 
endlich oft wieder in Aceton lost. Andcrerseits beruht die Aeetonlosliehkeit 
eekundarer Prodd., die durch aog. Yerseifung ehloroform loB licher Prim&racetate 
entstanden sind, nicht nur auf Acetylabspaltung, sondern auf Veranderungen des 
Cellulosekomplexea durch liingere Einw. Die Aeetonlosliehkeit der nach dem 
Dreyfusverf. erhaltenen Primaraeetate iindert sich bei weiterer Behandlung oder 
„Reifung" der Acetylierungsprodd., sekundśire oder andere Deriw. werden weniger 
yeriindert. Auch das ilO R K scho Acetylierungsyerf. liefert ohne Lag. der Acetate 
in der Rk.-Mischung acetonlosliche Acetate, sie sind 1. in Chloroform und geben 
wenig yiscose Lsgg. O st bezeichnet das chloroformlosliche aog. Triacetat ais 
ideales Endprod. der Acetylierung. Nach Dreyfus' Untersa. sind dagegen yom 
techni8chen Standpunkt aus die in Chlf. unl. primaren Acetate die idealen. (Journ. 
Soe. Dyers Colouriats 36. 19. Jan. London.) SOyern.

XIX. Brennstoffe; Teerdestiłlation; Beleuohtung; Heizung.
F. W interm eyer, Die verschiedenen Kraftantriebsarten im Bergicerkabctriebe. 

Die wiehtigsten Treibmittel im Bergwerkabetriebe sind Dampf, Elektrizitiit und 
PreBluft. Yon geringerer Bedeutung sind Brennol (Bzl., Bzn., Spiritus) u. Druck- 
wasaer. Vf. beapriclit ausfuhrlich ihre Eignung fiir den Kraftantrieb, sowie die 
Hiiufigkeit u. ZweekmaBigkeit ihrer Anwendung. (Grluckauf 55. 237—41. 5/4. 258 
bis 264. 12/4. 1919. Berlin.) R o s e n t h a l .

"Ober die Gewinnung von P y rit aus Kohle. In Besprechung der Abhandlung 
von S. H. D a v I8 (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 1469; C. 1920. II. 34) 
ober den gleichen Gegenstand bemerkt E dw ard  H a rt, daB, wie er gelegentlich 
einer Besichtigung der chemischen Fabrik von Chance zu Oldbury, England, er- 
fahren hat, dort ein aus Kohle gewonnener Pyrit fiir die Schwefelsaureherst. zeit- 
weise yerwendet wurde. Im AnschluB daran wird von E. A. H olbrook darauf 
hingewiesen, daB wahrend des Kriegs seitens des U. S. Bureau of Mines gelegent
lich der Feststellung der in den YereinigtenStaaten yerfiigbaren Pyritąuellen auch 
Schatzungen uber die gewinnbaren Mengen yon Pyrit aus Kohlen durchgefiihrt 
wurden. In der Folgę wurden zahlreiche Proben yon Kohlenpyrit hinsichtlich dea 
Schwefelgehaits, zum Teil auch auf As, C u. P untersucht. Die Ergebnisse dieser 
Unterss. soilen in Kiirze yeroffentlicht werden. Die gewinnbaren Mengen yon 
Pyrit im Kohlenbergbau der ostlichen Staaten, wobei nur die mogliche Gewinnung 
yon Pyrit mit mehr ais 40°/0 S und Bolche Gruben, die mindestens 1 °/0 ihrer 
Kohlenproduktion an S liefem konnten, beriickaichtigt werden, werden auf jahrlieh
1,456000 t geschatzt. Infolge der Beendigung des Kriegs und der ErschlieBung 
neuer Schwefelfelder in Louisiana und Texas hat diese Art der Gewinnung des 
Pyrits zurzeit keine groBere Bedeutung, doch besteht die Moglicbkeit, die Ver- 
einigten Staaten im Bedarfsfalle unabhangig yon der Einfuhr auslandiachen Pyrits 
zu machen. (Buli. Amer. In s t Mining Engineers 1919. 2948—51. Okt.) D it z .

R ichard  R. Hice, Schwefelarme Kohle in Pennsyhanien. Ankniipfend an die 
Abhandlung yon H . M. und T. M. Ch a n c e  (Buli. Amer. Inst. Mining. Engineers
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1919. 1459; C. 1920. II. 21) bemerkt Vf., daB die Frage des selektiyen Bergbaues 
fiir Pennsylvanicn yielleicht wichtiger ala die Aufbereitung der Kohlen, und daB 
yielleicht in einigen Anlagen die Kohlenwiische unnotig wiire, wenn man groBere 
Sorgfalt auf die Art des Abbaues yerwenden wurde. So betragt z. B. der Schwefel- 
gehalt eines Kohlenfeldes iiber 2%; wenn man aber die unterste Schicht yon 
12 Zoll und die oberste von 12—15 Zoll Starkę abtrennen wiirde, so wurde man 
die Ilauptmenge, etwa 6 FuB, des Kolilenbettes mit etwa 1,25% S erhalten konnen 
Trotzdem wTird in dieser Grube das ganze Feld zusammen abgebaut, so daB der 
aus der Kobie gewinnbare Koks fiir die Eiseudarst. unyerwendbar ist. Zu einzelnen 
Angaben von Ch a n c e  iiber das V. yon sehwefęlarmen Koblen in Pennsylyanieu 
werden ergSnzende Bemerkungen gemaelit. (Buli. Amer. Inst. Mining Engineers
1919. 2951—52. Okt.) D it z .

M as Kublemann, Bochum, Entwasserungsvorrichtung fiir Feinlcohlen, Kohlen- 
schlamm oder aMUches Gut, dad. gek., daB eine Forderschneeke in einer konischen 
Trommel allein oder mit anschliefiender zylindrischer Trommel l&uft, wobei die 
Wandungen der Trommeln aus jalousieformig so uboreinanderliegenden Platten oder 
Ringen bestehen, daB die yordere Kante jeder Platte oder jedes Ringes unter Frei- 
lassung eines Spaltes unter der Hinterkante jedes in der Fórderrichtung yoran- 
gehenden liegt. —• Ferner sind die Sclineekengange so naeh riickwarts gebogen, 
daB sie das Gut gegen die Wandungen der Trommel pressen. Die so abgebogenen 
Sehneekenflugel reichen dann zweckmiiBig nicht ganz bis an die Trommelwandung. 
Auch kann die Anordnung so getroffen sein, daB normale Sehneckengauge mit ab
gebogenen abwechseln, um die Forderung zu unterstiitzen und das Gut gleich- 
zeitig zu wenden. Fenier ist vom in die Trommel ragend ein heb- und senkbarer 
keilformiger Schieber angebracht, der zur Regelung der Pressung des Gutes dient. 
Seehs weitere Anspruche nebst Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 318770, 
KI. l a  yom 11/7. 1919, ausg. 4/2. 1920.) S c h a r f .

H erm ann H ellersberg , Kray, Warmófen mit drehbarem Tisćh fiir Brikctt- 
fabriken, dad, gek., daB unterhalb des drebbaren 
Tisches (a) (Fig. 58) ein Abstreicher (c) an der 
Konigswelle (dj dicht iiber dem Boden (e) angeordnet 
ist, der das uber den Tisclirand abfallende Gut er- 
faBt und durch eine ÓfFnung nach auBen fordert. — 
Es wird also nicht mehr uber den auBeren Rand ab- 
gedriickt, wobei es in den unter dem Tisch liegenden 
Raum fiel, in dem es dann durch die darin herr- 
schende hohe Temperatur zu Asehe yerbrannte. 
AuBer dem bedeutenden Stoffyerlust, weleher hier- 
dureh entstand, muBten noch erhebliche Kosten fur 

Reinigung des Ofens aufgewandt wrerden. (D.R.P. 317209, KI. lOb yom 20/9.
1918, ausg. 17/12. 1919.) Sc h a r f .

Pure Coal B riquettes L td ., Cardiff, Wales, Presse zur HerstelWng von B ri
ketts und dgl. Die Erfindung bezieht sieh insbesondere auf eine Presse derjenigen 
Art, bei weleher der Anfangsdruek des Druckmittels zur Fortsetzung u. Vollendung 
des Druckyorganges gesteigert wird. Der Zweck der Erfindung ist, eine Yorrichtung 
zu schaffen, bei der an Druckmittel gespart wird. Zu diesem Zweck sind zwei 
miteinander yerbundene, yerschiedeu groBe Durehmesser aufweisende Betriebs- 
zylinder yorhanden, und zwar wird der Kolben des den groBeren Durehmesser 
besitzenden Zylinders zu Beginn des Yorwartshubes dadurch ausbalanziert, daB 
seineu beiden Seiten das Druckmittel zugefiihrt wird, wobei zwecks YergroBerung 
des Druckes gewisse Zeit nach Beginn des YorwSrtshubes der Auspuff yon der
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Yordcrscite diesea Kolbena erfolgt. Zeichnung bei Patentschrift. (D.E.P. 318691, 
KI. 80 a vom 10/10. 1916, ausg. 9/2. 1920.) S c h a b f .

J. S. Mc Climon, Der Betrieb eines Gaserzeugers. Naeh kurzer Besprechung 
der Inbetriebsetzung eines neuen Gaserzeugera und der Unterscheidung der 3 Zonen, 
Aschen-, leuchtende oder Feuerzone und Destillationszone, im Generator werden 
die Art der Feststellung dieser Zonen, die Erzeugung yon heiBem und kultem Gas, 
der EinfluB der Qualitiit der Kohle auf den Betrieb des Generators, der Dampf- 
yerbrauch, die Verwendung yon Kiihlwasser und die sonsligen fiir den Betrieb deB 
Gaaerzeugers wesentlichen Yerhśiltnissc ausfiihrlich erortert. (Chem. Mctallurg. 
Engineering 21. 633—34. 12.—19. Nov. 1919.) D it z .

Sudenburger M aschinenfabrik und EisengieBerei A.-G. za M agdeburg, 
Zweigniederlassung vorm . F. H. M eyer, Hannoyer-Hainholz, Zerlegbarcr Ee- 
łorłenofen zur Vcrkohlwng und trockenen Destillation von Jlolz, Kiefcrnstubbcn und 
dgl., dad. gek., daB ein Teil der Ofenwande aus bierzu zusammengesetzten einzelnen 
Heizkorpern besteht, die einen fortlaufenden Heizkanal bilden. — Die Heizkorper 
lassen sich leicht auaeinandernehmen, transportieren und wieder zusammensetzen, 
was fiir die Ausnutzung beaonders der oft in unwegsamen Gegendcn yorkommenden 
Kiefernbestaude sehr wichtig ist. Vier weitere Anapriiche nebat Zeichnungen bei 
der Patentschrift. (D.E.P. 318235, KI. lOa yom 2/4. 1919, ausg. 16/1.1920.) Sc h a b f .

Hans Schafer, Die JEncdrmung von Kohlen bei ihrer Lagerung. Die Grttnde 
fiir die Erwarmung und Entziindung Bind in der Zertriimmerung der Kohle und in 
der Zufuhr yon Saucratoff zu suchen. Der Kohlengrus muB daher gleichmtiBig 
yerteilt sein, und Luftstromungen sowohl durch die Trichteroffnungen der S1I03 
wie auch durch dereń Wandę miisBen auBgeschaltet werden. (Beton und Eisen 29. 
35—36. 4/2.) W e c k e .

E ap h ae l Ed. Liesegang, Kohle fiir Adsorptionszwecke. Fortschritte in den 
Jahren 1914—1919. Aua dieser Literaturzusammenfassung geht heryor, daB ein 
Teil der Wrkgg. nicht durch Adsorption, aondern. rein chemisch (yielfach auch 
durch Verunreinigungen) heryorgerufen werde. (Chem.-Ztg. 44. 89 — 90. 29/1. 
Frankfurt a. M.-Eodelheim, Pharm. Abt. d. Merz-Werke.) L ie b e g a n g .

M. Dolch, tjber den Ein/lufi der Uberhitzung auf die Zusammensetzung des 
Teers. Vf. hat die Zua. eines aus der Kohle von Kakanj gewonnenen Urteers mit 
der eines aus der gleiehen Kohle naeh Uberhitzung erhaltenen Teers yerglichen. 
Die Uberhitzung wurde so yorgenommen, daB die urspriinglieben Teerdiimpfe iiber 
eine stark gliihende Koksachicht geleit'et wurden. Der EinfluB der Teeriiberbitzung 
auBerte sich wie folgt: Die Teerausbeute sank yon 10,8 auf 6,2°/0, daa spez. Gew. 
stieg von 0,800 beim Urteer auf 1,0374, der Gehalt an freiem C yon 1,02 auf 
4,06%. In der Zus. zeigten sich folgende Verschiebungen: Der Gehalt an ABphalt- 
stoffen stieg von 31°/0 auf 57% und dariiber, dagegen war der an phenolartigen 
Anteilen stark zuriickgegangen. Der Paraffingehalt, der urspriingłich iiber 6% be- , 
trug, war praktisch yollig yerschwunden, und gleichzeitig war auch der Gehalt an 
Schmierolen yon 24 auf 12% zuriickgegangen, wahrend aich der Anteil des Neu- 
teeroles von 15 auf 24% erhohte. Die Asphaltatoffe aus dem iiberhitzten Teer 
wurden in faat fl. Form erhalten. Sie beginnen bei 348° zu yerknacken, wahrend 
sich Urteer zwischen 260 und 270° zu zers. beginnt. Die in dieaem Temperatur- 
interyall ad. Beatandteile dea iiberhitzten Teers fehlten am Urteer und sind dem- 
nach zweifellos sekundarer Natur und erat wahrend der Uberhitzung entatanden. 
(Montan. Eundach. 12. 56—57. 1/2. 78—79. 16/2. Wien.) B o s e n t h a l .

C. Otto & Co., G. m. b. H., Dahlhausen, Euhr, Verfahren zum Dephlegmieren 
bei der fraktionierten Destillation von Benzolprodulcten, dad. gek., daB zum Aus- 
kiihlen des Kolonnenrueklaufs u. der Trennung des Schweraiedenden yom Leicht- 
siedenden im Dephlegmator durch einen in die Kiihlwasserleitung eingebauten

II. 2. 41
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Wasserstrahlsaug- und Mischapparat ein Teil des aus dem Dephlegmator abfiieBen- 
deu warmeu W. angesaugt und mit dem zuflieBenden k. W. yermischt in den 
Dephlegmator eingefuhrt wird. (D.R.P. 302584, KI. 12 r vom 22/6. 1917, ausg.

O. Kansch, Neucrungen au f dem Gebiete der KohlcndestUlation (Leuchtgas- 
erzeugung). Beschreibung -der durch Patente gesehiitzten Neuerungen des Jfihres
1919, die durehweg den Forderungen der angenblickliehen Verhaltnisse Reebnung 
tragen und sich auf Yerff., App. und Anlagen yerteilen. (Wasser u. Gas 10. 338

A. Reich, Die Kohlengasanlage System „F r i e d r i c h Die yon Gaswerksdirektor 
F r ie d r ic h  in Zerbst crstmals im Jahre 1917 eingerichtete Koksgasanlage hat sich 
gut bewahrt; die Ausbeute an Gas aus 100 kg Koks betrug zwischen 150—200 cbm 
mit einem Heizwert yon 2500—2700 WE. In der yon der Deutschen Kokfgas- 
gesellschaft Magdeburg yerbesserteu Form, dereń Einzelheiten unter Beigabe yon 
Abbildungen geschildert werden, haben namentlich mittlere u. kleinere Gaswerke 
ein schatzbares Hilfsmittel zur Bekiimpfung der Gas- und Kohlennot. (Wasser u. 
Gas 10. 261—66. 1/1. 348. 1/2. Konigsberg.) Sp l it t g e r b e r .

P. W angemann, Die Torfstaubfeuerung in Schweden. Wahrend man in Amerika 
die Schwierigkeiten der Staubfeuerung durch erhohte Trocknung und feinere Mah- 
lung behebt, hat man in Schweden den entgegengesetzten Weg eingeschlagen und 
die Brenner fiir groberes Materiał mit lioherem Wassergehalt eingerichtet. Vf. er- 
wartet yon der schwedischen Methode die Zukunftsentw. In der ersten staatliehen 
Torfpulyei-fabrik zu Vislanda wird ein yfrhaltnismiiBig grobcs Pulyer, das durch 
ein Sieb mit 100 Lochem je qcm geht, mit einem Wassergehalt von 12—16% er- 
zeugt. Eg ist yollkommen explosionssicher und nicht hygroskopisch.

Bei der Fabrikation werden die Torfsoden, die mit 25—40°/o Wassergehalt an- 
kommen, zerrissen und yon d e r Faser abgesiebt. Die Faser dient zur Heizung fiir 
die nun folgende Trocknung, diirfte jedoch yorteilhafter fur Textilzwecke yer- 
arbeitet werden. Von den beiden bestehenden Verff. arbeitet E kelund  in Etagen- 
ofen, wahrend v o n  P o r a t  einen Trommeltrocl;ner yerwendet. Eine PoRA Tsche 
Anlage wird beschrieben und ihre Rentabilitiit berechnet. 3 t lufttrockenen Torfs 
ergeben  2 t P u ly e r.

Das Torfpulyer wird in besondcrs dafiir konstruierten Wagen auf Strecken- 
silos yerteilt und in geschlossenen Behiiltern auf den Lokomotiyen mitgefuhrt. 
Der mit einer Steinkohlenhilfsfcuerung yersehenen Feuerbucbse flieBt es mit Hilfe 
yon Druckluft zu. Die Verdampfung folgt der Pulyerregulierung momentan. 
Yon Flodin yorgeuommene Verss. ergaben fur den Kessel einen Wirkungsgrad mit 
Torfpulyer yon 0,73 gegeniiber 0,685 bei Steinkohle. (Feuerungstechnik 8. 53—58. 
1/1. Radolfszell.) S c h r o t h .

Lśone Fabre, Die Destillation des Torfes. Beschreibung des Verfahrens nach 
GuARDABASSl und G o u illa rd  an Hand von Abbildungen und Erorterung seiner 
Wirtschaftlichkeit. (Rev. de ehimie ind. 27. 219—25. Okt. 1918.) PflU cke.

TJmwandluDg einer B ranerei in eine Ólraffineric. Es wird an Hand einiger 
Abbildungen die Umwandlung einer kleinen Brauerei in eine Speiseolraffinerie 
unter Yerwendung oder geringfiigiger Yeranderung der yorbandenen App. und 
Maschinen beschrieben und die Betriebsfiihrung kiwz crortert. Zum Raffinieren 
wurde das Verf. yon B a s k e r y il l e  gewiihlt, bei dem das zu klarende Ol mit Holz- 
piilpe oder Baumwollahfallen. und Lauge und mit einem Elektrolyten zur Koagu- 
lierung der Albuminsubstanzen yersetzt, dann durch Filterpressen filtriert und an- 
achlieBend daran den Anlagen zum Bleichen u. Geruehlosmachen zugefuhrt wird. 
(Chem. Metallurg. Engineering 19. 753—56. 1/12. 1918.) RtlllLE.

P. M as Grempe, Eine lehrreiche Benzinexplosion. Die Explosion kam dadurch

12/1. 1920.) M a i .

bis 344. 1/2.) Sp l it t g e r b e r .
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zustande, daB Benziugase 11 u cli einem Baum gewandert waren, wo sieli ein eiplo- 
siyes Gas-Luftgemiscli bildete, das durch eine glubcnde Stiftschraube zur Explosion 
gebracht worden war. (Seifenfabrikant 40. 36—37. 21/1.) SciiONFELD.

E. B. W ilson, Die Hohe der Gaskappc in Sicherheitslampm. Bezugnehmend 
auf die Abhandlung v o n  C. M. Y o u n g  (Buli. A m er. Inst. Mining Engineers 1919. 
1207; C. 1920. II. 21) wird an Hand der einschliigigen Literatur der Ein fiut! des 
Leuchtmittels und der Lampenkonstruktion auf dio yeiBchiedene Holio der Ga3- 
kappe, sowie der Grad der Empfindlichkeit verachiedener Leuchtstoffe (oder von 
Mischungen derselben) bei ihrer Anwendung in Sicherhcitslumpen besproeben. 
(Buli. Amer. Inst. Mining Engineers 1919. 2946—48. Okt.) D it z .

A. W agner, Kohlenstaubfeuerwng in Amerika. Dem Knapperwerden von 
Heizol ist man in Amerika zur allseitigen Zufriedenheit durch die Anwendung 
feingemahlener Kobie begegnet. Nach den amerikanischen Erfahrungen konnen 
mit entsprechend feingepulyerter Kobie hohere Tempp. und niehr Warmecinhcittn 
je  Tonne erzielt werden, ais mit einer gleichen Menge Kobie in einem Gasgenerator, 
wahrend die Kosten der erforderlichcn Anlagcn nur ein Drittcl betragen. Die ge- 
forderte Kohle wird zunaehst in einem Kohlenbrecher auf mittlere GroBe gebracbt 
und in Drehrohrofen auf 1% Feuchtigkeit und weniger getrockuet. Dic weitere 
Zerkleinerung erfolgt in Kugelmublen und geht so weit, daB 95°/o dureb ein Sieb 
von 100 Maschen je Quadratzoll und 70°/„ durch ein Sieb von 300 Maschen je  
Quadratzoll fallen. Die Verbrennung erfolgt unter besonders sorgfiiltiger Bcgelung 
der Mischung vom Kohlenstaub u. Luft, bei Kolilen mit wenig fliiclitigeu Bestand- 
teilcn unter Yorwarmung der Yerbrennungsluft in Regeneratorem Die Ofentemp. 
ist konstant und bat bei einem K ohlenB auregehalt der Abgaee von 16,5—17,0°j0 
1920° erreicht, ohne daB die Lebcnsdauer der Ófen geriuger wiire, a is bei anderer 
Beheizung. Die Ersparnisse gegeniiber der Anwendung von Generatorgas sind 
wesentlich.

In neuester Zeit arbeitet man auch mit einer GeblaBemuhle, dic dic Kobie 
mit ihrer naturlichen Feuchtigkeit in einem Arbeitsgang zerkleinert, mit Luft rniseht 
u. direkt dem Ofen zufiibrt, ohne sebr yiel Baum einzunelimen. (Feuerungstechnik 
8. 58—62. 1/1. Duisburg-Meidrich.) Sc h e o t h .

H illig e r, Die spezifische Warme der Feuergase. Es werden die ais einwand- 
frei anzuselieuden neueren Werte fiir die Bpezifischen Wiirmen der einzelnen Be- 
standteile der Feuergase mitgeteilt u. daraus die fiir die Gasmisehung der Feuer
gase geltenden Werte abgeleitet. Diese Erorterungen werden erganzt durch einen 
Hinweis auf die Beziehungen zwischen wahrer und mittlerer spezifischer Warme, 
sowie durch die Ableitung der mittleren spczifischen Warme zwischon yerscbiedenen 
Temperaturgrenzen, (Ztsehr. f. Dampfkessel u. Mascbinenbetrieb 43. 1—3. 2/1. 
Berlin.) S c h k o t h .

Die w ichtigsten  Mafinahmen fiir die Feuerungskontrolle  von Dampfkessel- 
anlagen. Nach tabellariseher Zusammenstellung der Kohlenyerluste bei yerschiedenen 
Luftiiberschussen u. entsprechendem Kohlensiiuregcbalt der Abgase werden selbst- 
tatig arbeitendc Kolilensaurepriifer, Beobachtung der Zuggeschwindigkeit uber dem 
Bost, sowie am Fuchs, und weiter der Temp. der abziebenden Bauchgase, An
wendung eines Zugunterschiedmessers, der die Zuggeschwindigkeit in der Feuerung 
und am Fuchs yergleicbt, Beobachtung der Bauchentw. und entspreebende Regu- 
lierung der Luftzufubr nach jedesinaliger Beschickung mit frischem Brennstoff emp- 
foblen. (Papierfabr. 18. 35—39. 16/1.) S ch ro th .

M arkgraf, Brennstoffe fiir die Kleinfeuerung. Eine Zusammenstellung der bei 
Kleinfeuerungen yerwendbaren Brennstoffe, ihrer charakteristischen Eigenschaften 
und yorteilhaftesten Behandlungsweise. (Umschau 24. 126—2S. 14/2.) N eid h ard t.

von Lów, Kraftwagenbetrieb mit schweren Treibolen. Ergebnis yon Probefahrt-
41*
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versa. unter Anwendung von Teerolfraktionen, die keine leiehtsd. Beatandteile ent- 
halten, mit Zenith-, Meco- u. Pallasvergasern auf Streeken verschiedener Steigung. 
(Autoteehnik 9. Nr. 3. 7. 31/1. Darmstadt.) S c h k o t h .

W a. Ostwald, Alle und neue Vergaser. X I I .  (Ygl. Autoteehnik 8. Nr. 17. 
20; C. 1920. II. 217.) In Weiterverfolgung der bereita unter dieser Uberschrift 
eraehienenen Artikel werden Konstruktion und Wirkungsweise des englisehen Cox- 
„Atmos“-Vergasers u. des amerikanisehen ,,Liberty“-Yergaserł besehrieben. (Auto
teehnik 9. Nr. 3. 15. 31/1. GroBbothen.) S c h r o t ii .

A, Gawalowsky, Bestimmung des Heizwertes. Von der zu priifenden Kohle 
wird 1 g abgewogen, mit etwa 40 g schuppiger Bleigliitte yermischt und in einer 
Probiertutte mit weiteren 60 g Bleiglatte iibersehichtet. Die zugedeekte Tutte wird 
in einem Ofen erhitzt. Aus dem Gewicht des entstandenen Regulus konnen dann 
Schliisse auf den Heizwert der Kohle gezogen werden. (Feuerungsteehnik 8. 82. 
1/2. Kaitz.) ' S c h e o t h .

H. Strache und A. Gross, Die Berechnung der Nułzeffekte der rcstloscn Ver- 
gasung aus der Analyse der Kohle. Nach Auseinandersetzung der chemischen und 
thermisehen Yorgiinge im Generator u. bei der Tcerbildung u. zusammenfassender 
Erliiuterung der verschiedenen Arten der reBtlosen Vergasung der Kohle (Halb- 
wassergas-, Mondgas-, Doppelgas- und Trigasverf.) wird unter Zugruudelegung des 
„Nutzkokses“ , d. li. des tatsachlich yerbrannten Kolcses, und des unteren Heiz
wertes der Kohle u. des Gases unter AuBerachtlassung des Heizwertes des Teeres 
die Berechnungsweise fiir daa Halbwassergasverf. entwickelt u. unter Beziehung des 
Nutzeffektes auf den Heizwert der teerfreien Kohle ein Beispiel der Warmebilanz 
eines Generators bei der Vergasung zu Halbwasaergas bereelinet. (Mitteilung dea 
Instituts fiir Kohlenyersorgung 1. 75—78. 8/9. 86—89. 8/10. 1919. AYien. Sep. 
v. Vf.) S c h k o t h .

G. K eppeler, Bestimmung des Vertorfungsgrades von 3Ioor- nnd Torfpróbcn. 
Der Vertorfungagrad von Mooren, desaen Kenntnis in mehrfacher Hinsicht wiehtig 
ist, laBt sich durch AufsehlieBen der Proben durch Schwefelsaure mit einem Ge- 
halt von 72% H2S04 bestimmen. Die Polysaccharide gehen dabei in Lsg., und 
darin enthaltener Zucker kanu durch Titration mit FEHLiNGscher Lsg. ermittelt 
werden. Die in dieser Weise berechnete und auf Wasser und aschefreie Torf- 
substanz bezogeńe Destrosemenge bezeichnet Yf. mit „G esam tred u k tio n " . Ais 
Maximum der erhaltenen Werte kann man 68% annehmen. Findet man fur einen 
Torf die Gesamtreduktion zu g, so sind von den urspriinglich in den Torf bildnern

enthaltenen Pflanzenstoffen noch — °/o erhalten. Zersetzt sind dann:

10 0 -----— °/0. Diesen W ert, der also ein MaBstab fiir die Veranderung
b8

ist, den die Pflanzenstoffe durch den Vertorfungsvorgang erfahren haben, nennt 
Vf. „ Z e rsc tz u n g sg rad “. Noch einfacher laBt sich der „ Y e rto rfu n g sg ra d "  
ermitteln, indem man den durch Behandeln mit 72%ig. Schwefelsaure erhaltenen 
Ruekstand bestimmt. Von diesem Riickstand sind die Asche und auBerdem der 
Rest abzuziehen, den die Sphagnen bei dieser Beliandluug liefern, und der 11% 
ausmacht. Von dem auf 100 Tle. organische Substanz bezogenen asebefreien Riiek- 
stand einea Torfes miissen also noch 11 abgezogen werden, um den „Vertorfungs- 
grad“ zu erhalten. Im allgemeinen besitzt der jiingere Sphagnumtorf einen sehr 
niedrigen Vertorfungsgrad (kaum 30%), wahrend dem aiteren sehr viel hohere 
Werte eigen sind (50%). (Sep. aus Heft 1, 1920, der Mitteilg. des Ver. zur Forde- 
ruug der Moorkultur im Dtsch. Reiehe, Berlin.) R o s e n t h a l .

SehluB der Redaktion: den 15. Marz 1920.


