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L Analyse. Laboratorium.
M arius H o b ert, Destillationsaufsate fu r  das Laboratorium. Methode tu r  Be- 

etimmung seiner WirTcsamkeit. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 1. 372—77. 15/12. 
1919. — C. 1919. IV. 518.) J. Me y e r .

V o rric h tn n g  zu r A therruckge-w innung. Zum gefahrlosen und sehnellen Ab- 
dampfen von Ather aus einer groBeren Anzahl Extraktionskolben oder Atheraua- 
Bchiittlungen wird eine von der Firma E ob. Mu e n c k e , G. m. b. H., Berlin N  4, 
lieferbarer App. empfohlen, der sich im Laboratorium des Seifensyndikats gut be- 
wahrt hat. Aus der Fig. 69 ist die Arbeitsweise ohne weiteres ersichtlicb. Dio 
Atherkolben Btehen in runden AnsBcbnitten des Deckels eines Kupferwasserbades- 
(Chem.-Ztg. 43. 899. 20/12. 1919; Seifenfabrikant 39. 698. 24/12. 1919; Dtscb. Par- 
fumerięztg. 6. 44. 25/2. 1920.) P f l Ock e .

G eorges B aum e und H e n ri V igneron , Neuer 
Viscosimeter tu r  Messung der Viscositat und der 
FliissigTceit. Der App. gewahrleistet die Best. der 
Viscositat bei konstanter Temp. Seine Einrichtung 
ergibt sich aus Fig. 70. Man arbeitet wie folgt: In 
das Bufiere mit Kubler versehene Gefafi gibt man 
je nacb gewunschter Temp. eine Heizfl. z. B. A. =
33,5°, Aceton =  56,5°, Bzl. =  80,3°, W  =  100° u.

Fig. 69.
einige Glaskugelu, in den Hohlraum dea Viscosimeters C 20 cem der zu priifenden
FI. und regelt den Stand so, daB sie nacb dem Auslaufen genau mit c abscbliefit.
Man erhitzt '/» Stde. zum Sieden, driickt dann mit aufgesetztem Gummiball die zu
prfifende FI. berauf, bis sie mit ihrem Meniscus eben uber a stebt, hebt den Bali
hoch und iiifit die FL zurucklaufen unter Notieren der Zeit t in Sekunden, in der
der Meniscus gerade a passiert bis zum Passieren von 6. Nacb 5 Min. w ird der
Vers. wiederbolt. Die Berechnung der alsolułen Viscositdt in D yron pro ccm er-
folgt nacb der Gleichung: i] =  k-d -t, wobei fc =  Konstantę des App., t == Zeit
in Sekunden u. d =  D. der FI. bei der Temp. des Yers. — FliissigTceit in  Graden
„  , „  48,5d , _  48,5 Tr. ^  - „ 6 6 3Burm j. F  — ---------  oder F  =  ’ . — Vt$cos\iat m  Graden E n  gier. E — - = -

7] JX  t

oder E  —  - - ^ . E n g ler - und BARBEY-Grade geben kein MaB der ecbten

Yiscositat einer FI. Zwei Fil. mit gleicben genannten Graden aber yersebiedener 
II. 2. 44
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D. habcn nic die gleiche YiscositSt. (Ann. Chirn. analyt. appl. [II] 1. 379 — 83. 15/12. 
1919.) GniMME.

K a r l  Scheel, Normalisteruug von Thmnometern. Nach kurzer Erorterung des 
W esens der Normalisierung, der Vereinheitlicłrang der Formen, im allgemeinen 
wird dargetan, was und wie bei Thermomotern normalisiert werden kann u. soli. 
(Ztschr. Dtsch. Ges. f. Mechanik u. Optik 1919. 121— 23. 15/11. [6/10.*] 1919. 
Dahlem.) R O hle.

F. ReiB, ljber eine rercinfachłe Modiftkation der offizinellen Schmelzpunlcts- 
bestimmung von Wachs und toachsarłigcn Korpcrn. Um bei der Sclirnelzpunktsbeat. 
von Wacl)3 u. wachsartigen Korpern den nach den Vorschriftcn des Arzneibnches 
dureb das 24-stdg. Liegenlassen der mit der geschmolzcnen Substanz gefullten 
Rohrehen bedingten Zeitverlust zu rermeiden, cmpfiehlt Vf., die Sehmelzpunkts- 
rohrehen mit der ungesehmolzenen Substanz zn bescliieken, indem man sie ao tief 
in die zu nntersuchende Substanz hineindrebt, bis sie geniigendc Fttllung cnthalten. 
Die auf diese Weise crhaltenen FF. liegen zumeist l" unter den nach der offizinellen 
Methode ermittclten W erten, was vcrmutlie.li durch dic weniger kompakte der Er- 
warmung zugiinglichere Fiillung zu erki aren ist. (Pharm. Ztg. 64. 581—82. 20/9. 
1919. Kalkberge, Mark.) M a n z .

E ugene C. B ingham  uud R ich a rd  F . Jackson , Normdlsłoffe zum  Culibrieren 
von Yiscosimełern. Zur Calibricrung von Viscosimetern bat sich ein Bedurfnis 
nach Fil. herausgcstellt, die eine groBere Viscositat ais W. beaitzen. Es wurden 
fiir diesen Zweck Misehungen von A. und von Sukrose mit W. benutzt. Die Ver- 
suchsbcdingungen, unter denen die Yiscositlten dieser Misehungen bestimmt wurden, 
werden genau angegeben. Die Fluiditiit 0  des reinen W. ist nach den besten 
bisherigen Messungen =  2,1482 [(J — 8,435) -f- l /8078,4 -f- (< — 8,435)“] — 120. Die 
Yiscositfiten einer 39,99°/0igen Sukroseloaung wurden zwischen 0 und 95° gemessen

und lassen sich durch die Gleichung: t  —  0,597 ( 0  -f- 20) —

ausdrficken. Auch fiir eine 20,07%'go und fur eine 59,96°/0ige Sukrosclosung 
wurden die Yiscositfiten bestimmt. Die Fluiditaten fiir die le tite  Konzentration

323 2
entsprechen der Gleichung: t  =  1,472 {0  -|- 5) — -j- 58,62. (Journ. Franklin

Inst. 183. 229—30. Febr. 1917. The U. S. Bureau of Staudards.) J. Me y e r .
R o b e rt W rig h t, Molekirtargcwichtsbestimmung durch dirckte Mes&ung d-er Dampf- 

drudesemiedrigung von Losungen. In  einem im Original abgebildeten App. wird 
der Unterschied des Dampfdruckes von Losungsmitteln und Lsg. durch Ablesung 
eines Niveauunterschiedes mittels eines ICathetometers oder an einer am App. an- 
gebrachten Millimeterteilung bei gewohnlicher Temp. abgelesen, nachdem durch 
Eyakuieren und Erwarmen die Luft aus den Fil. uud aus dem ganzen App. ent- 
fem t ist. Fiir die Capillaritat muB eine Korrektur angebracht werden und beim 
Arbeiten mit konz. Lsgg. ist die D. der Lsg. f e s t z u B t e l l e n ,  die fiir verd. Lsgg. der- 
jenigen des Losungsmittels gleichgesetzt werden kann. Das Vol.-Gew. wird nach 
der gewohnlichen Formel fur die Dampfdruckserniedrigung bereclinet. Nach den 
beigefugten Beispielen hat Vf. fiir Benzoesiiure, Harnstoff u. Acetamid in A . und 
f i i r  Naphthalin nnd Phenanthren in CC14 befriedigende W erte erhalten. W . ist 
ais Losungsmittel nicht brauchbar; bei Yerwendung von Bzl. gelang keine be
friedigende Dichtung der Schliffe. (Journ. Chem. Soc. London 115. 1165—68. 
Oktober. [25/6.] 1919. Belfast, Queens Univ. Chcm. Lab.) P o s n e r .

A lb ert G rev ille  W b ite  und T udor W illia m s P ric e , Die Bestimmung der 
Entflammungstempcratur nach der Seifenblasenmethode. Die Yff. haben die Seifen- 
blasenmethode yon Mc D ay id  (Journ. Chem. Soc. London 111. 1003; C. 1918. II.
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167) fiir Mischungen von A., Bzl., PAe. und Wasserstoff mit Luft geprtift u. geben 
die Bedingungen an, unter denen konstantę Ergebnisse erhalten werden konnen. 
Es wurde gefunden, daB die Ergebnisse dieser Methode durch den physikalischen 
Zustand der entflammenden Oberfliiche u. durch dereń Materiał beeinfluBt werden. 
Aueh die Zugabe kleiuer Mengen yon Salzen yerandert die Ergebnisse. Dies zeigt, 
dali man mit dieser Methode kaum die genaue Entflammungstemperatur eines Gaa- 
gemisches bestimmen kann. Die Entflammungstemp. eines bestimmten Gasgemlsches 
yariieit oft urn mehr ais 150°, so daB die Methode auch fiir yergleichende Zweckc 
nicht zuyerlaasig zu sein scheint. (Joum. Chem. Soe. London 115. 1248—64. N oy, 
[1/9.] 1919. Steyenston, Ardeer Faetory, The Research Lab.) P osnbr.

Jo h a n n  SapMer, Trichloriithylen in  medizinischer Verwendimg. Eine Empfeh- 
lung von Trichloriithylen (Herst. Dr. A l e z a n d e b  WACŁER-Gesellschaft, Miinchen) 
zum Entfernen von Pflastern und Salben, sowie fiir histologische Zwecke ais sog. 
Yorharz an Stelle von Xylol, (Munch. med, Wchschr. 67. 133. 30/1. Miinchen, 
Uniy.-Klinik fiir Haut- und Geschlechtskrankh.) B o b iń s k i .

Hans Schulz, Zur Theorie der Halbschattenpolarimeter. Die Halbschatten- 
polarimeter lassen sich in zwei Klassen teilen, je  nachdem ihre Halbachatten- 
yorriehtung stetg streng linear polarisiertes Licht erzeugt oder elliptisch polarisiertes 
aussendet. Bei den App. der zweiten Klasse macht sich bei ihrer jetiigen Banart 
der Ubelstand bemerklich, daB der gemessene Drehungswinkel stets mit einem 
systematischen Fehler behaftet ist, der yon der spektralen Intensitatsyerteilung in 
der benutzten Liclitąuelle, von der im App. erzeugten Elliptizitiit, von der ab^ol. 
GrojSe des DrehungswinkelB und der Rotationsdispersion der gemessenen Substanz 
abhiingig ist, so daB die App. der zweiten Klasse fiir wissenschaftlich strenge 
Messungen nicht yerwendet werden konnen. Es ist aber noch eine zweite Fehler- 
ąuelle yorhanden, die fiir die App. beider Klassen auftritt, wenn auch mit rer- 
achiedenem Gewicht. Es ist bisher nur der Fehler beriicksichtigt worden, der 
durch die endliche spektrale Breite der Lichtąuelle bei streng parallelem Strahlen- 
gang yeranlaBt wird. Der EinfluB der Neigung der Lichtatrahlen gegen die Achse 
des App. ist noch nicht niiher behandelt worden. Bei yollkommen monochromatischer 
Beleuchtung macht sich dieser Fehler iufolge der Diyergenz der Strahlenbftndel 
bemerklich. Die Diskussion ergibt, daB sich erst bei App. von mehr ais 400 mm 
Blendenabstand fur die iiblichen BlendengroBen eine Genauigkeit yon 1/1000° er- 
zielen liiBt. (Physikal. Ztschr. 21. 33—38- 15/1. 1920. [21/6. 1919.] Berlin-Friedenau, 
Optische Anstalt yon C. P . G o e b z .)  B tk .

W ilh e lm  W indisoh  und W a lth e r  D ietrich , Ncuc Wege srur Bestimmung der 
Aciditat in W iirzm , Bteren und andtren physiologischen FliissigJcciten. III. M it- 
te ilu n g . U n te r s u c h u n g e n  a n  C a rb o n a te n  u n d  P h o s p h a tc a r b o n a t -  
g e m isc h e n  u n te r  V e rw e n d u n g  o b e r f l a c h e n a k t iy e r  I n d ie a to r e n  s a u r e r  
und a l k a l i s c h e r  N a tu r .  (Ygl. Wchschr. f. Brauerei 36. 379. 37. 49; C. 1920.
II. 341. 424.) Die Verss. wurden iu dem Sinne unternommen, die Salzverhaltnia6e 
in der Bierwiirze mit Hilfe der neuen Titrationsmethode der VfF. weiter zu kliiren 
und so einen tieferen Einblick in die Alkalitats- und Aciditatsverhiiltnisse des 
Mediums zu głw innen, indem sich die alkoh. Giirung abspielt. Die Resultate der 
Yeras. fassen Yff. folgendermaBen zusammen: In  ihrer alkal. W rkg. auf Eucupin- 
dichlorhydrat zeigen die Carbonate des K, bezw. Na, Mg u. Ca die fallende R eihe: 
KsC09 — y  MgCOa — >■ CaCOj. Analog yerhalten sich die entsprechenden Di- 
carbon<łte. — Bei der Einw. der drei Carbonate in der K&lte auf KH,POł setaen 
aich die Carbonate bis zu einem gewissen Gleichgewichtszustand mit dem Phosphat 
um, und zwar findet sich auch hier wieder die obige Reihe der alkal. W rkg. auf 
das primUre Phosphat bei Verwendung yon Eucupindichlorhydrat ais Indicator. — 
Bei Benutzung eines oberMchenaktiyen Indicators saurer N atur, des Natrium

44*
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undecylats, ycrachwindet jede saure Rk. der Mischung boi den gegebeucn Kon- 
zentrationsyerhSltnissen nur bei der Umaetzung dea primaren Phosphats mit A liali- 
dicarbonat, wabrend bei Zusatz von Mg(HC09)j eine solche ziemlich Behwach, bei 
Ca(HC03), starker erbalten bleibt. — Ein Carbonat-Phosphatgemisch ist, wie das 
Ton priinarem und sekundarem Phosphat, ein amphotcrer Korper. — W irken Car- 
bonate auf primares Phospbat in der Ilitze ein, bo yerlialt aich Alkalicarbonat 
genau wie kauatiscbes Alkali, wahrend beim Magnesium- u. Calciumdicarbor.at die 
VerhaltnisBe Behr kompliziert liegen. Allerdings ist auuh bier wieder die falleude 
Reihe der alkal. Wrkg. zu beobachten. — Die aikal. W rkg. der Erdalkalidicarbonate 
auf primares Phosphat ist keine lineare Funktion der absol. Menge, Bondem die- 
selben wirken in geringen Mengen stśirker alkaliach, um mit zunebmenden Konzz. 
nicht mehr proportional der absol. Menge in dieser W rkg. zu steigen. (Wchscbr. 
f. Brauerei 37. 35—38. 31/1. 4 3 -4 6 . 7/2. 5 4 -5 6 . 14/2. 7 0 -7 1 . 21/2. Berlin, Wissen- 
schaftl. Lab. d. InBt. f. Garungsgewerbe.) R a m m s t e d t .

W ilhelm  W indiach  und W a lth e r  D ietrich , Titrałionen mit óberflachcndk- 
tiven Stoffen ais Indicator. 3. Mitteilung. Untersuchungen an Carbonatcn wid  
Phosphat-Carbonatgemisćhcn unter Vcrwcndung ober/ldchenaktiver IndicaLoren saurer 
und alkaltscher Natur. (Biochem. Ztschr. 101. 82—109. 29/12. [13/10.] 1919. Berlin, 
Inat. f. Garungsgewerbe, Teebn.-wissenscbaftl. Lab. — Yorst. Ref.) Sp ie g e l .

H anna O lin , Eontrólluersuchc am Eespirattonsappurat des physiologischcn 
Instituts in Hdsingfors. Kontrollyerss. mit Stearinkerzen bekauutcn C-Gehaltes 
ergaben, daB der mittlere Fehler bei der C-Beat. mittela des Reapirationsapparatea 
ron S o n d źn  und R. T ig e e s t e d t  beim einzelnen Versuch ±  0,18 g betragt. Der 
wahrscheinliehe Fehler ist alao i  0,12 g oder rund 0,1 g C. (Skand. Arch. f. 
Physiol. 38. 250—55. [15/8. 1919]. Helsingfors, Physiol. Univ. Inst.) A e o n .

O rg a n ls c h o  S u b s ta n z e n .

Th. S ab a litsch k a , Z u r Untersćhcidung von Metliyl- und Aihylalkohol. Yf. 
betont gegenfiber den Auafuhrungen von P a n n w it z  (Pharm. Zeutralhalle GO. 441;
C. 1920. II. 28), daB er selbst schon in friiheren Veroffentlichungen auf den 
stSreuden EinfluB der Anwesenheit von W. bei der angegebenen Methode der 
Unterscheidung von Methyl- u. Atliylalkohol hingewiesen habe. (Pharm. Zentral- 
halle 61. 7 8 -7 9 . 12/2. Berlin.) Ma n z .

E. L asa la , Indirekte JElektroamlyse von Anionen ohne Platir,ekkiro<kn. (Anu. 
boc. eapanola Fis Quim. 17. 88; C. 19. IV. 809.) Kathode Kupfer vernickelt, Anodę 
aus EiBen. 1. C a rb o n a tb e s tim m u n g . Eine abgewogene Menge Carbonat wird 
gel. mit AgNO, im (jberschuB gefiillt und durch Glaswolle filtriert. Nach dem 
Waaehen wird der Nd. in  20%iger KCN-Lsg. gel. durch Glasstucke filtriert und 
nach Zusatz yon 1 g festcr Soda elektrolysiert. 2 Volt bis zur Konstanz des Am- 
peremeters, dann 3 Volt 10 Min. lang. Waschen der Kathode ohne Stromunter- 
brechung, Eintauchen in ad. W., troekneu mit A. uud bei 90—100°. Die Loslich- 
lichkeit des Silbercarbonats, 3,2 • 10~ 5 in 1000 W . bei 25°, iat zu beriicksichligcn. —
2. B e st. v o n  O s a la te n .  Analog der Best. von Carbonat. Elektrolyse 2 Volt
0,8—1 Ampere bia zum Abfall auf 0,3—0,4 Ampere; dann 3 Yolt 10 Min., BchlieB- 
lich erhitzen zum. Sieden, wobei 5 Min. 3 Volt, 3,5 Ampere. Loslichkeit des Ag- 
Nd. 0,0034 g in 100 W. bei 18,5°. — 3. B est. v o n  F e r ro e y a n id e n .  Analog 
yoriger Best. Beim Ausfallen des Nd. wird derselbe bei ungeniigender Ag-Menge 
schnell blau, sonst weiB. Elektiolyae 2,5 Yolt bis zur Konstanz des Amperemeterc, 
5 Min. 3 Volt, schlieBlich sd. heiB, 5 Min. 3 Volt. — 4. F e r r i c y  a n id b e s t im -  
m u n g  a) in  A lk a l i c y a n id  analog der vorigen Best. — b) in  a m m o n ia k a - 
l i 8c h e r  L sg . Losen des Nd. mit AgNOa in NH, dann Zufiigen von 5 ccm Am- 
moniak und 5 g Ammoniumsulfat. Elektrolyse bei 1,2 Volt (nicht hoher!) bis zum
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Yersehwindcn des Stromes, dann 1,4 Yolt, scblieBlich 5 Min. 2,6 Volt. — 5. B e s t. 
yon  O r th o p h o s p h a te n  u n d  A rs e n ia te n  gab ungenaue W e r te .— 6. B es t. 
v o n  C h ro m a t gibt zu hohe W erte, da etwas Cr mit niedergeschlagen wird. — 
7. B e s t. v o n  S u lfo c y a n id .  Elektrolyse bei Sodazusatz gibt schwarzo Ag-Ab-
scheidung. Daber nach Losen des Ag-Nd. Zugabo von 15 ccm NH„ 5 g Ammo-
ninmsulfat. 2,5 Volt, nach Stromabfall 5 Yolt, dann sd. heiB bis 4,5 Ampere,
5 Volt. — 8. T r e n n u n g  yon  C h lo r id  u n d  B ro m id . Das gefallte Halogen-
silber wird mit N H ,, D. 0,92, behandelt und das gol. AgCl gemaB 7. bestimmt; 
das A gJ wird in KCN gel. und fur sich bestimmt. Loslichkeit des A gJ in NH, 
bei 16* 1:6000. Bei geringem Cl-Gehalt wird das Jodailber und das Geaamt- 
silber beatunmt und das Cl berechnet. (Ann. soc. espanola Fis Quim. [2] 17. 235 
bis 247. Madrid. Oktober 19. Labor. de Inyestigaciones Fisicas.) A. Me y e b .

Marcel Delepine, U ber die technischen Moricrten A-meisensauremethylester und  
inre Analyse. (Vgl. G k ig n a rd , B i v a t  und U f.b a in , C. r. d. l’Acad. des sciences 
189. 1074; C. 1920. I. 417.) Die bei der Chlorierung yon Ameisensauremethyl- 
ester im elektrischen Liebt entstebenden Prodd., die wahrend des Krieges im Gaa- 
kampf Verwendang fanden, stellen Gemische yerschiedener ChlorierungaBtufen dar, 
fur dereń Yerseifung durch NaOH die folgenden Gleichungen ais Beispiele dienen 
konnen:

I. ClCOj-CEjCl +  HjO =  2HC1 +  CO, +  CHjO 
II. ClCOj-CHCl, +  H ,0  =■ 3HC1 - f  COa +  CO

III . HCOj -CIIjCI +  EL,O =  HCOsH +  CHaO +  HC1
Aus der Art und Menge der Yerseifungaprodukte konnen daber Rttckschlusse 

auf die Zusammenaetzung dea Produktes gezogen werden. C H ,0 wurdo mit Jod 
in alkaliscber Loaung, CHaO Ameisensaure durch KMnO< in alkal. LSsung 
bestimmt; auBerdem wurde die Menge des entwickelten CO gcmessen. Ein Teil 
der untersuchten Prodd. zeigte die Eigentttmliehkcit, sich spontan unter B. yon 
CO, CO, und HC1 zu zers. D urch oiydiertea Eiaen, F e ,0 „  FoCl, und TiClł wird 
die Zers. auficrordentlich beschleunigt. Da diese Erscheinung yorwiegend bei 
Produkten beobachtet wurdo, die aus Ameisenaauremethylestor dargestellt waren, 
wiihrend die Chlorierungsprodd. des ChloraraoisenaauremethyleBtors viel bestandiger 
waren, und nach dem obigen Vcrf. ein dem Grade der Zersetzlichkeit entsprechend 
steigender Gehalt an der Gruppe HCO festgestellt werden konnte, so ist dio be- 
sondere Neigung zur Zers. offenbar auf dio Anwesenheit von Deriyaten mit noch 
intaktor HCO-Gruppe zuriickzufuhren. Dio Beteiligung yon Dichlormethylformiat 
an diesen Vorgangen wird dadurch wahrsoheinlich gemacht, daB das entwickelte 
Gas in mchreren Fallen ausschlicBlich aus gleiehen Yol. CO u. HC1 bestand: 

HCO,.CHCl, +  H ,0  =  (HC0),0 +  2HC1; (HCO),O «= 2 CO +  H ,0 .
Da die Verb. CiłT^OiCl^ yon H e n t s c h e l  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 36. 104. 470) 

bei der Hydrolyse CO, C H ,0 und CO, liefert, so ist anzunehmen, daB H e n t s c h e l  
ein schwer trennbares Gemisch yon CblorameisenBauremono- u. -dichlormethylester 
in Handen gehabt hat. Die nach dem obigen Verf. ausgefiihrten Analysen haben 
ergebcn, daB bei der direkten Chlorierung yon Methylformiat u. Mcthylchlorformiat 
auBer Perchlonnethylformiat reino Produkte nicht erhalten werden konnen. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 27. 39—45. 5/1. 1920. [28/11. 1919.] P aris, Ecole Supś- 
rieure de Pharmacie.) E ic h t e k .

Bestandteilo yon Pflanzen und  Tleren.
A. H eiduachka und  L. W olf, Miinchener Alkdloidbestimmungsverfahren nach 

JRapp. Bei dem yon R a p p  angegebenen Verf. der Alkaloidbest. mittela Chlf. und 
Gipa (Apoth.-Ztg. 33. 463. 34. 21; C. 1919. II. 210. 532) werden, da ein Teil der 
Chlf.-Lsg. durch den Gipsbrei eingeschloasen wird, etwas zu niedrige Besultate er-
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halten. Es ©mpfiehlt sich, das Zusainmenballen der Gipamaase durch Zusatz ge- 
eigneter Stoffe, Seesand, Glaapulyer, zu verhindern und z. B. bei der Chininbest. 
naeh folgender Vorschrift zu yerfahren: Man erhitzt 3 g Chinarinde im Sendtaer- 
kolben mit 15 cem 7,-n. HC1 10 Minuten auf dem Wasserbade, schiittelt naeh dem 
Erkalten m it 60 ccm Chlf. und 3 cem 20°/0ig. NaOH 5 Minuten, naeh Zasatz von 
30—35 g Gips nocbmals 1 Minutę durch, giefit das von der festen M. aich sofort 
abscheidende Cblf. durch ein F ilter ab, pipettiert 50 ccm dayon in einen Schtittel- 
ayłinder ab, Bchiittelt mit 12,5 ccm '/10-n. HC1 1 Minuto durch, verd. die saure Lag. 
mit 12,5 ccm W. und titriert 20 ccm mit ‘/„-o, KOH; der Prozentgehalt der Einde

an Chinin berechnet sich dann zu
(10 —ccm '/ic>-n. KOH)-3,09

Bei der Gehaltbest.
von Semen Strychni wird zuweilen auch naeh mehrmaligem Extrahieren mit Bzn. 
k e in e  klare Chlf.-Lag. erhalten; da ferner durch diese Vorbehandlung kleine Mengen 
Alkaloide der Best. entgehen, achlagen VfF. folgende Abanderung der urspriinglichen 
RAPPschen Vorschrift vor: Man dampft 100 g der naeh dem D. A. B. erhaltenen 
Lsg. der Alkaloide in A.-Chlf. in einem Kolben bis auf einen geringen Ruckntand 
ein, nimmt mit 25 ccm Chlf. auf, schiittelt mit 20 ccm 2%ig- H aS 04, hebt naeh 
cinigem Klfiren die aaure Lsg. ab und giefit durch ein ru r Halfte mit schwach 
angefeuchtetem Gips angefftlltes Filter a b ; man schiittelt 14 ccm (event. weniger) 
des faat yollkommen klaren Filtrates naeh Zusatz von 3 ccm 15%'g- NaOH mit 
70 ccm Chlf. und 25—30 g Gips 3 Minuten, giefit 60 ccm der klaren Chlf.-Lsg. 
durch ein Filter in einon Schiittelzylinder ab, B chiittelt mit 12 ccm ih 0-n. H 3SOi, 
rerd. die saure FI. mit 12 ccm W . und titriert schliefilich 20 ccm mit Vio'n- 
NaOH zuruck. Der Prozentgehalt der Gesamtalkaloide berechnet aich naeh
(10 —ccm 1/1o-n-N ąO H H ^  (SMdtflch Apoth.-Ztg. 60. 142-43 . 10/2. [11/1.*]

Ma n z .
P. S eyot, E in  neues genaues Wasserureometer. Der 

aua der nebenstehenden Figur ersichtliche App. besteht aus 
dem zur Aufnahme der VersuchBfl. bestimmten Ballon A  
(Fig. 71), an den mittels eingeschliflPenen Stopfens der Kol
ben B  und durch ein mit Hahn yersehenea Bohr die in 
Vio-cem geteilte Mefirohre C angeachlosaen ist. Man fullt 
den zu unterauchenden Harn mittels Pipette in den Ballon 
A  ein, aetzt den mit uberschuaaiger frisch bereiteter 
Natriumhypobromitlsg. besehickten Kolben B  in die Boh- 
rung ein, taucht den ganzen App. bis zum Hahn in das 
W . ein, stellt naeh Temperaturausgleieh das Niyeau in 
der Mefirohre durch Drehen des Hahnes auf 0 ein; man 
hebt den App. an dem Hahn 15—20 cm aus dem W . her- 
aus, mischt durch yorsichtiges Drehen des Kolbens B  um 
180° die Hypobromitlsg. mit dem Hani, schiittelt yorsichtig 
um und liest naeh E intritt des Temperaturauagleichs im 
W asserbad ab. (Buli. Sciences Pharmacol. 26. 411—12. 
Oktobcr 1919. ficole de Mćdecine et de Pharmacie des 

Fig. 71. Eennes.) Manz.
Schall, Eine wichtige FMerguelle lei der Untersuchung des Urins a u f Eiweifl 

mit Sulfosalicylsaure. Es wird darauf hingewieseu, dafi die Sulfoaalicylsaure mit 
calciumreichen Urinen einen Nd. gibt, der eine positiye Eiweifirk. yortauschen 
kann. Um zu entscheiden, ob eine Eiweififallung oder eine Calciumaulfatfailung 
yorliegt, wird empfohlen, den Urin yorher mit mindestens der Halfte W . zu verd. 
Der Nd. yon Calciumaulfat tritt dann nicht auf, wahrend die Eiweifirk. nicht merk-
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lich bcoiufluBt wird. (Miinch. med. Wehschr. 67. 164—65. 6/2. Konigsfeld- 
Baden.) Bobiński.

n . Allgemeine chemische Technologie.
A lle rto n  S. Cushm an, Chemie und die amerikanische Industrie. Betrachtungen 

iiber die Bcdeutung der Chemie fur die Technik im allgemeinen und fur die gegen- 
wartigc u. zukiinftige Entw. der amerikanischen Industrie. (Journ. Franklin Inst. 
183. 557—74. Mai 1917. Washington, Institute of Industrial Research.) J. Meyek.

M. B,. Schulz, 'Ober Korrosioncn in  Dampfturbineribetrielen stationarer Anlagen. 
In Gegenuberstelluug zu den Ver6ffentlichungen von S ie g m o n  (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Ing. 63. 473 ff., C, 1919. IV. 140) betont Vf., daB man nicht ohne weiteres alle 
im Schiffamaschiuenbetrieb gesammelten Erfahrungen auf den stationaren oder 
Landbetricb ubertragen kann. Daa Auftreten der Korrosioncn in den Wasserrohr- 
kesseln der Schiffsanlagen wird auf das Fehlen von Rauchgasyorwarmern lum  Er- 
wiirmeu von Speisewasser zuruckgefuhrt. Die Korrosioncn treten im Landkessel- 
betrieb meistens in Abdampfyorwiirmern, JRauchgasyorwarmern und Speiscwasser- 
druckleitungen auf, am baufigsten da, w o das W. von 90 auf 110° erw annt wird. 
Die Erscheinungen beschranken sich auf Dampfturbinenkondensat mit 10—15°/0 
Speisewasserzusatz, wahrend bei Speisung mit nach dem Kalksodayerfahren ge- 
reinigten W . niemała Korrosioncn beobachtet worden sind. Vf. bekampft das 
Einólen der Kesselwande, da das Ol selten einwandfrei ist und den Warmedurch- 
gang durch die KesselwiiDde liindert. Die Frage der Vcrhiitung von Korrosionen 
halt Vf. dureh die Anordnungen yerschiedener Firmeu fiir geloBt.

In  einer Erwiderung stimmt S iegm on mit Scholz darin iiberein, dafi der 
Zerstdrungsbildner an geeigneter Stelle yernichtet werden muli und halt den Ol- 
zueatz bei yorwiegendem Turbinenbetrieb fiir durchaus empfehlenswert, wenn er 
ihn auch nur ais Notbehelf bctrachtet, der den Zerstorungabildner wohl in seiner 
W irkung abschwacht, abcr nicht beseitigt. (Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinen- 
betrieb 42. 353—57; 14/11. 363—64. 21/11. 1919. Braunschweig.) Schboth.

P h ilip p  K essler, Berlin-Schoneberg, Yorrichtmg zum licinigcn von Filter- 
masse u. dgl., bei wclcher die M. durch Schraubenflligel, Pumpe o. dgl. im Kreis 
aufbewegt w ird, 1. dad. gek., daB die 
Schmutzw>Abschcidevorrichtu»g (5) (Fig.
72) sich auflerhalb, d. h. getrennt von dem 
eigentlichen Massebehalter (i) befiudet, wo- 
durch der Behalter in seinem Innem  voll- 
kommen frei ist. — 2. Vorrichtung nach 
1, dad. gek., daB die Scbmutiw.-Abscheide- 
vorrichtung in die Leitung zwischeu
Pumpe o. dgl. und Massebehalter ais App. 
fur sich eingebaut ist. — 3. Yorrichtung 
nach 1 und 2, gek. durch eine Leitungs- 
absperrung (8 )  zar Ausschaltung der
Schmutzw.- Abscheideyorrichtung. — Mit 
Hilfe der Leitungsabsperrung kann eine gute Durcheinanderwirbelung u. W aschung 
der M. erfolgen, bevor das Schmutzw. zur Ausscheidung kommt. W eiter ist durch 
diese Anordnung der Behalter yollstandig glatt u. olme jcde Einsatzteile, wodorch 
eine gute Bewegung und Reinigung der M. gewahrleistet ist. (D.B..P. 317036, 
KI. 12d vom 15/10. 1918, ausg. 11/12. 1919.) . Schaef.

W. Pflugbeil, Valcuum-Hochdruck-Autoklav. Der im Original abgebildete und 
beschriebene Autoklav erlaubt durch die Anbringung eines Vakuum-Manometers
mit Kreisteilung und eines Yentilhahns zur Yerb. mit der Yakuumpumpe das
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Arbeiten nicht nar bei Hochdruck, sondem auch im Vakaum. Der App. ist von 
d e r  Autoklavenzentrale W . P f l t j g b e i l  u . C o . ,  Berlin N  4 ,  Chausseestr. 120  zu 
beziehen. (Chem.-Ztg. 44. 103. 3 /2 . Berlin.) J u n g .

J .  S. JFriea Sołm, Frankfurt a. M., Yorrichłung zum Abscheiden kondensterbarer 
Dftmpfe aus Abluft yon Raumen, in denen mit lcieht yerdanstenden Fil. gearbeitet 
wird, mittels mit Einsiitzen yorsehener Kiihlrohre, dad. gek., da8 die gleiehen Ein- 
und Austrittsąuerschnitt aufweisenden Kiihlrohre durch Einsiitze unterteilt sind, 
die jeweils innerhalb des Kiihlrohrs mebrfach zu ringformigen Dusen ausgebildet 
sind. — In  das Rohr a (Fig. 73) wird der Einsetzkorper 6 eingefuhrt, der den 
Kern des Rohrcs a auf seine ganze Lange ausfullt und zahlreiche in bestimmten 

Abstanden wiederkehrende ringformige Diisen c bildet, dio das 
Kohr a in ebenso viele Abteilungen d unterteilen. Die Diisen 
yerbessern erheblich die Kondensationswrkg., wofiir in der Patcnt- 
schrift eine Begrlindung gegeben wird. (D.R.P. 316652, KI. 12 e 
vom 24/1. 1914, ausg. 24/11. 1919.) S c h a r f .

Slem cns-Schnckertw erke, O.
—*------- —-------------1---------  m. b. H ., Siemensstadt b. Berlin,

Elektriscke Niedersćhlagsanlage mit 
HoćhspannungsstromąuMen, bei der 
zur Erzeugung der Hochspannung 
Ventilrohren {13, 14) (Fig. 74) yer- 
wendet sind, gek. durch eine der- 
artige Bemessung der Ventilrohren, 
daB sie mindestens das Doppelte 
des normalen Betriebsstroms der 
Anlage fiihren konnen, und eine 
derartige Bemessung der Hoch- 
BpannungBstromąuello, daB sie min- 
d es ten 8 die l'/j-fache Nutzspannung 
liefert, wobei die tlbcrspannung im 
normalen Betriebe in bekannter 
"Weise durch WiderstSnde aufge- 
nommen wird. — Erst durch die 
Gesamtheit dieser MaBnabmen wird

-c

73. Fig. 74.
ein unbedingter Schutz gegen Zerstorung erzielt, wie cr durch jede der einzelnen 
MaBnahmcn allein nicht erreicht werden kSnnte. 1 ist die Esse, die in Richtung der 
Pfeile yom Rauch durchstromt wird, 2  der zwisehen Isolatoren 3 und 4  aus- 
gespannte Leiter hohen negativen Potentiala. Der Leiter ist im Mittelpunkte 5 der 
Sekundarwicklung 6 eines Transformatora angeschlossen, dessen Primarwicklung 7 
aus dem Wechselstromnetz 8, 9 gespeist wird. (D.R.P. 316790, KI. 12e vom 1/4.
1916, ausg. 2/12. 1919.) S c h a r f .

m . Elektrotechnik.
Elektro-Osmose A.-G. (G raf Schwerin-Ges.), Berlin, Verfahren und Vorrich- 

tung zur elektroosmotisćhen Entwdsserung pfłanzlicher, tierischer und mineralischer 
Stoffe, 1. dad. gek., daB da3 zu cntwiissemdc Gut in  einem die Elektroden ent- 
lialtenden Raum zunachst bei gleichbleibendem Volumen unter dauemder Zufuh- 
rung des Gutes und bei einem vom Stoff ausgettbten, bczw. iibertragenen Druck, 
im weiteren Yerlaufe des Yerfahrens aber nach Unterbrechung der Zufuhrung des 
Gutes unter einer yorzugsweise darch Anniiherung der Elektroden erzeugten Yo- 
lumyerminderung des Entwasserungsraumes der Einw. des elektrischen Stromes 
unterworfen wird. — 2. Yerf. nach 1, dad. gek., daB die zur Yolumyerminderung
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dienende Annilherung der Elektroden selbsttStig bewirkt wird. — 3. Yorrichtung 
gem&B Yerf. naeh 2, dad. gek., daB eine oder beide Elektroden in  Abhangigkeit 
vom Fiillungsdruck oder vom Strom selbsttatig beweglich sind. — Anf diese Weisc 
wird eine sehr gute Ausnutzung des Yolumcns yerwirklicht, da die Yolumyerringe- 
rnng erat naeh einem bei konstantem Volumen sich abspiclenden Fullungs- und 
EutwaaserungsTorgang einsetzt und daher in geringen Grenzen bleibt. Anderer- 
aeits wird auch ein hoher EntwSsBerungsgrad erzielt, indem bei der Osmosierung 
unter Yolumyerminderung auch aus den an den Zufuhrungsstellen des Ent- 
wiisserungsraumes befindlichen Schiehten des eingefallten Gutes die FI. yollstSndig 
abgetrieben wird, so daB ein gleichmlBig und weitgehend entwassertes Prod. 
erbalten wird. Der erzielbare W irkungsgrad ist daher fur gleiehes Yolumen 
und gleichen Arbeitsanfwand erheblich grofier ais bei dem ublichen elektroosmo- 
tischen Entwiisserungsyerf. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R. P. 317403, KI. 12d, 
vom 13/12. 1917, ausg. 16/12. 1919.) S c h a r f .

C arl H. Booth, Der elektrische Drehofen non Booth. Der zum Schmelzen von 
Metallen (auBer Eisen) und Legierungen geeignete, vom Vf. konstruierte elektrische 
Drehofen wird an Hand yon Abbildungen und yon bei Yerwendnng des Ofens, 
besonders zum Sehmelzen yon Messing, crhaltenen Betriebsdaten ausfuhrłich 
besehrieben. (Chem. Metallurg. Engineering 21. 636—38. 12.—19. Noyember 
1919.) D it z .

M aro L ien g m e, Bern, Yerfahren zum Ver schli tfim  von QuarsrShren, die elek
trische Heizclemenie enthalten, dad. gek., daB die Bander beider Bohroffnungen zu 
halbkugelformigen Schalen geformt werden, und daB die W aude der Rohrenden 
alsdann zwischen den Kopf und die Mutter yon Mutterschrauben, dureh dereń 
Bolzen eine elektrische Yerbindung yom Innern der Rohre naeh auBen hergestellt 
werden kann, geklemmt werden. — Die Bohren konnen durch eine Bohrung des 
Bolzens hindurch entweder luftleer gemacht oder mit einem neutrałen Gas gefiillt 
und die Bohrung alsdann durch Yerloten des Leiters yerschlossen werden. (D.3ŁP. 
316603, KI. 21h vom 4/10. 1918, ausg. 29/11. 1919.) Ma i.

A k tien g ese llsch aft Brow n, B o v e ri & Cie., Baden, Schweiz, Kippbarer El-ek- 
trodenofen filr elcktrochemische und metallurgische Zwecke, 1 . dad. gek., daB der eine 
der beiden die Kipplager des Ofens enthaltenden Ofentrager sowohl die beweglichen 
Elektroden und dereń Verschiebevorrichtung in an sich bekannter WeiBe tragt, ais 
auch den Offnuugsmechanismus fur den Ofendeckel enthalt nnd die Stiitze fiir den 
geoffneten Ofendeckel bildet. — 2. Ofen naeh Ansprach 1, dad. gek., daB der obere 
Teil des ais Siiulfi ausgebildeten Ofcntragcrs auf dem unteren konzentrisch gedreht. 
werden kann. — Das Óffhen des Ofendeckels erfolgt durch Schwenken zur Seite, 
nachdem er mittels eines Kuryenhebels um einen kleinen Betrag angehoben ist. Auf 
der Tragersaule wird zweckmaBig auch ein Schwenkkran fiir den Au3- und Einbau 
der Elektroden angebracht. (D.B..P. 317759, KI. 21 h yom 3/9. 1918, ausg. 29/12. 
1919.) Ma i .

A k tie n g ese llsch aft B row n, B oyeri & Cie., Baden, Schweiz, Yerfahren zur 
Erzielung einer Strukturanderung von elektrisekem Leitungsmateriał durch Ericarmen 
wćihrend des Aufwickelns, dad. gek., daB elektrischer Strom in solclier begrenzter 
Menge durch den aufzuwickelnden Leiter hindurebgeschickt wird, daB Bich die ge- 
wunschte Struktariinderung wśihrend des Arbeitsyorganges yollzieht. — Es wird so 
z. B. die Spródigkeit des Zinkdrahtes herabgemindert. (D.B..P. 317355, KI. 21 g 
yom 11/12. 1917, ausg. 18/12. 1919.) M a i .

E dm und L asinski, Bochnia, Galizien, SelenzeTle, dad. gek., daB in eine Selen- 
schicht eingebettetes P latingitter auf der einen Seite yon einer mit Platin iiber- 
zogenen, auf der Ruckseite mit Kuhlrippen yersehenen Silberplatte, auf der anderen 
Seite yon einer Glimmer- oder Glasplatte iiberdeckt ist, wobei die Stromableitung
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durch die von Selen frei gelassenen Bander des G-itters erfolgt und die Silberplattc 
mit einer Wasserkiihlung yerBehen sein kann. — Die Verwendung einer Silberplatte 
ais Elektrodo bewirkt infolge der gunstigen Warmeleitungsfahigkeit des Silbers 
eine besonders gute Ableitung der dureh den elektrischen Stroni entwiekelten 
Wfirmę. (D.B.P. 317882, KI. 21g vom 20/12. 1917, ausg. 6/1. 1920.) Ma i .

M ax W e rth e im e r , Berlin, Anordnung zur Begrenzung der Bananem  einer 
Seknzelle, dad. gek., daB die Zelle, sobald sie auf einen yorher bestimmten Wider- 
stand gesunken ist, selbsttatig yerdunkelt wird. — Es wird z. B. eine die Yer- 
dunklung bewirkende Blende beim Fortbewegen des beleuehteten Gegenstandes 
mechanisch entfernt (D.B.P. 299197, KI. 21 g vom 20/4.1916, ausg. 2/1. 1920.) M a i .

K o b ert F iiratenan, Berlin, Verfahren zur Bescitigung der JSrmudungswirJiungen 
an Selmzellenanordnungen, bei welchen j e  eine oder mehrere Selenzellen oder Selen- 
zelleagruppen gleieber oder nahezu gleieher Empfindliehkeit in an sich bekannter 
Weise zu einer Schaltanordnung, innerhalb welcher sie gegeneinander irirken 
(BrUckenschaltung, Kompenaationsschaltung o. dgl.) zusammengcfaBt sind, dad. gek., 
daB beide Zellen oder Zellengruppen gleichzeitig derart der widerstandsandernden 
Wrkg. (Energieeinstralilung, Belichtung usw.) auigesetzt werden, daB diese Wrkg. 
yerschieden groBe Flachenteile der gegeneinander geschalteten Selenzellen oder 
Selcnzellengruppen trifft. (D.B.P. 817455, KI. 21g vom 28/1. 1919, ausg. 17/12. 
1919.) M a i .

B o b e rt F u ra tenau , BerliD, Verfahren zur Bescitigung der JSrmiidwigsmrkungen 
an Sdenselhnanordnungm, bei welchen eine oder mehrere Selenzellen oder Selenzellea- 
gruppen beliebiger Empfindlichkeiten in an sich bekannter Weise zu einer Schalt
anordnung, innerhalb welcher sie gegeneinander wirken (Brlickenschaltung, Kora- 
pensationsschaltung o. dgl.) zusammengcfaBt sind, dad. gek., daB die eine Zelle oder 
Zellengruppe eine yon der anderen Zelle oder Zellengruppe abweichende Errnud- 
barkeit besitzt, und der einen Zelle oder Zellengruppe ein OHMscher W iderstand 
parallel geschaltet wird, dessen W ert so bemessen wird, daB die Gesamtanordnung 
keine merklichen Ermiidungswrkgg. zeigt. Es wird hierbei dns Auftreten vou 
stOrenden Tragheitserscheinungen yermieden. (D.B.P. 317459, KI. 21g yom 14/2.
1919, ausg. 17/12. 1919.) M a i .

K obert F u rs ten au , Berlin, Verfahren zur Beseitigung dtr schadlichen W irhung 
der Temperaturabhangigkeit von Selenzellen bei Selenzellenauorduungen, in welchen 
Zellen, Zellengruppen oder Teile yon Zellen in an sich bekannter Weiso gegen- 
einander geschaltet sind (Briickenschaltung, Kompenaationsschaltung o. dgl.), dad. 
gek., daB Zellen oder Zellengruppen yon gleieher oder nahezu gleieher Temperatur- 
nbhSngigkeit so der Strahleneinw- ausgesetzt werden, daB die eine Zelle oder 
Zellengruppe auch wShrend der Strahlungseinw. auf die andere Zelle oder Zellen
gruppe dauernd gegen die Strahlungseinw. durch an sich bekannte Mittcl (Um- 
hullung oder Shnliches) gesehatzt und dabei so angeordnet ist, daB sich in jedem 
Augenblick s3mtliche Selenzellen oder Selenzellengruppen auf einer unter sieli 
mSglichst gleichen Temp. befinden. (D.B.P. 317456, KI. 21gyom  28/1. 1919, ausg. 
10/12. 1919.) Ma i .

IV. Wasser; Abwasser.
L udw ig  Ja n g , Uber die Entgasung des Kessehpeisewasscrs. Durch Verss. ist 

einwandfrei erwiesen, daB der Gasgehalt des Speisewassers, namentlich an O und 
COB, die Hauptursache yon schweren Anfressungen der Kesselbleche ist. Das 
Kesselspeisewasser muB deshalb entgast werden. Dies kann erfolgen auf che- 
mischem W ege durch Eisenspahnfilter, durch Aufkochen, oder auf mechanischem 
Wege. Nach der letztgenannten Methode arbeitet eine yon der Maschinenbau-A.-G. 
Balcke in Bochum gebaute Anlage, bei welcher die Gase durch Bewegung des W.
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ausgeschieden und unter hoher Luftleere abgesaugt werden. Nacli der Entgasung 
ist daa Speisewasser sorgfaltig vor der Beruhrung mit Luft zu sehutzen. (Ztschr, 
Ver. Dtsch. Ing. 64. 186—89. 12/2. Bochum.) N e id h a u d t .

A. M oreau , Die l<brtschritte der Watserreinigang mittels Chlor. Vf. erSrtert 
an Hand von Abbildungen neuere Apparate zur J a y e l l i s a t io n  (Behandlung mit 
Na-Hypochlorit) von W . and zur B e h a n d lu n g  von W . unmittelbar m it C h lo r  
nach Eimicbtung, Handbabung u. den Yorteilen, die sie bieteij. Das wesentlichEte 
Etfordernis bei dieser A rt der WaBserroinigung ist, daB keine Spur Chlor in dcm 
gereinigten W. zuriickbleibe, anderenfalls wtirde es von den Verbrauchern zurllck- 
gewiesen werden. Dazu ist yorgesehlagen worden Yerwendung von H jO ,, Na- 
Disulfit u. Na-Hypoaulfit, NH, u. neuerdingB S02 (Patent yon Men zies vom 12/(i. 
1917), die sich namcntlich bei sehr yersehmutztcn Wasaern, die vicl Chlor brauchen, 
bewahrt haben soli. Vf. falit sich dahin zusammen, daB heute die unmittelbare 
Behandlung vonW . mit Chlor eine Ausgestaltung erfahren hat, die sie zur Wasser- 
reinigung im groBen geeignet macht; das Chlor yermindert die Keimzahl betrilcht- 
lich und totet die Colibacillen yollig ab , wenu das W . vor der Behandlung mit 
Chlor zur Entfemung von Sehwemmstoffen filtriert wird. (Buli, Soc. encour. in- 
dustrie nationale 131. 416—23. Noy.-Dez. 1919.) BOhlb.

J .  'W ilhe lm !, Das Cyanuia$serstoffverfahren, besonders in  wasserhygienisckcr 
Hinsicht. Wasserhygieniache Pragen spielen bei dem zur Schadling3bekftmpfung 
yerwendeten Blausiiureyerf. inaofem eine Rolle, ais eine Absorption dea Gasee 
durch Oberfl&chenwasaer, z. B. wenn solches die zu yergasenden Gebiiude durch- 
flieBt, erfolgt. Dieser Fali kommt bei Miihlen hśiufig vor. Da Miiblenbache meist 
fischereilich benutzt werden, kann die Vergasung zu Fischsterben fiibren. Eine 
Abdichtuug derartiger Obcrflachenwaeaer bei Vergasungen ist dalier dringend gc- 
boten. Von W ichtigkeit is t fem er die Beseitigung der bei dem Durchgasungsycrf. 
anfallenden Abwasser. Die ubliche Beaeitigung der AbwSsser durch Ausschutten 
iu eine 1—2 m tiefe Grube und Zuachiittung derselben mit Erde, nachdem yorher 
auch noch daa zum Spiilen der Bottiche benutzte W asser zugeleitet worden ist, ist 
nicht einwandfrei. Es besteht die Gefahr, daB bei diesem Verf. das Abwasser in 
den Grundwasserstrom gelangt oder auch zu einem benachbarten OberflUchen- 
gewfiaaer durchsickert. Vf. empfichlt, die noch nicht geniigend auagebildete Un- 
schadlichmachung der blauaaurehaltigen Abwasser auf chemischem W ege weiter 
zu yerfolgen. E r glaubt, daB die bestehenden Schwierigkeiten durch Anwendung 
von Absorptionsmitteln zur Beseitigung des sckuudiir zur Entwicklung kommenden 
Rlausiiuregases oder durch Kalkung der Grubcn vor der Beschickung mit Ab
wasser zu beheben Bind. Fiir den Nachweis einer schśtdliclien BeeinfluBsung vou 
Gewassern durch die Abwasser des Blausiiureyerf. kommt die Best. der HCN kaum 
in Betraeht. Dagegen ist die Best. des Saurebindungsyennogens des W. yorteilhaft. 
Kennt man die Menge der in  den Riżekstanden noch yorhandenen Schwefelsaure, 
so kann man unter Beruckaichtigung der W asserfiihrang des Gewassers die Strecke 
des Laufes, in der sich die natiirliche Unschadlichmachung der gegebenenfalls in 
das W asser gelangten Schwefelsaure yollzieht, anniihemd berechnen und dio Grenzeu 
der fiir das Fischsterben in Betraeht kommenden Zone ermitteln. (Uygien. Rdsch. 
30. 97—105. 15/2. Berlin-Dahlem.) B of.i n s k i .

D. Cl. D elkeskam p, Biologische Abwasser-Beinigungsanlage fiir die Eiscnlahn- 
Hauptwerksłatłe und Wohnungskolonie Kaiserslaułern. Yf. besehreibt die allgemeine 
Anordnung der Anlage, Fettfanger, meclianische Klaranlage, biologische Tropf- 
k5rper, Ausschwemmbehalter, Fischweiher und Schlammtrockenplatz. (Gesuudheits- 
ingenieur 43. 85—87. 21/2. Wiesbaden.) B o e in s k i .

A. A ngio lan i, Praktische Angdbm  iiber die Priifung des Trinkuassers. Die 
Best. des Trockeuruckstandcs, der Hartę, der organisehen Substanzcn, des N H „
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der Nitrite n. Nitrate, der Chloride gcstattet nach den Darlegungen des Vfs. eine 
rasche Orientierung iiber die Trinkbarkeit des W. Der Trockenruekstand, d. h. 
der gesamte Salzgehalt, soli pro 1 zwischen 0,1 und 0,5 mg liegen. Die Hiirte, in 
franzosischen Graden ausgedruckt, ist ungefiilir 10 mai kleincr, ais der Trocken- 
ruckstand in mg pro 1. Die zeitweilige Hartę bedeutet den Gehalt an Bicarbo- 
naten, die dauemde Harte den Gehalt an Carbonaten fiir 100 ccm. Die Gesarat- 
hurte soli nieht mehr ais 35° betragen. Der Gehalt an organisehen Substanzen 
wird bewertet in der zu ihrer Zerstorung notigen Menge Oa. Sie soli 2,5 mg pro 1 
nicht iibersteigen. NH3 und Nitrite durfen uberhaupt nieht yorhanden sein. Der 
Nitratgehalt entspreche 4—27 mg N ,05, der Chloridgehalt 2,35 mg Cl pro 1. Die 
zur Ermittlung dieser Werte zn befolgende Methodik ist im Original beschrieben. 
(Giorn. Farm. Cliim. 68. 29—34. Marz/Aprił. 59—63. Mai/Juni. [Februar] 1919. 
Turin.) GUGGKNHKM.

H erzfeld , ErsatzmitUl fiir a-NapMhol. Es wird mitgeteilt, daB M au bereits 
seit Ober 20 Jahren Pikrinsiiure zur Unters. des Kesselwassers auf Zucker ver- 
wendet. Es wird dazu das W . mit 2 —3 Tropfen HC1 aufgekockt, mit KOH oder 
NaOH alkal. gemacht und mit 2—3 Tropfen alkoh. Pikrinsaurelsg. yersetzt. Bei 
einem Zuckergehalt bis 0,02% tritt sofort eine mehr oder wepiger tielrote Farbung 
ein (vergl. DOKFMtłLI.ER, Dtsch. Zuekerind. 44. 574; C. 1920. II. 329). (Dtsch. 
Znekerind. 44. 610. 19/12. 1919.) BO h l b .

V. Anorganieche Industrie.
P. P a r r is h , Die Wirkung der Abkułilurg der RSsłgase a u f die katalyłische 

Wirksamkeit von P latin in Anlagcn zur Iferstellung von Kontaktschwefclsaure. 
G e a b y  (Journ. Soc. Chem. Ind. 38. T. 133; C. 1919. IV. 565) erhalt.eine Auabeute 
von 91%  SO£, wenn die Gase wiihrend der Bk. soweit gekiihlt wurden, daB die 
die Kontaktkammer verlassenden Gase eine Temp. vou 470° hatten. Vf. erreichte 
bei einer Anlage nach G b il l o  eine Ausbeute von 94,75%, wenn diese Temp. 425° 
war, und von 92,7% bei einer Temp, von 460°. In diesem Falle waren allerdings 
verzogenide StofFe — Cl u. Cl-Verbb. — infolge G gw . yon NaCl im S yorhanden. 
(Journ. Soe. Chem. Ind. 38. T. 4 0 0 -1 . 15/12. 1919.) BtteLE.

T. S. M ooro, Bemerkung iiber die Reinigung von Sćhtcefelsaure von Arsen 
durch Schicefelwasserstoff. Es ist bisher angenommen worden, daB die Entfernung 
des As mit H2S nur gelingt, wenn die Konz. der Sśiure 110° Tw. (64,26% H ,S 04) 
nicht iibersteigt; in  manchen W erken wird die Konz. noch geringer gewahlt, bis 
hinab zu 100° Tw. (59,7% HaS04). Vf. zeigt durch Verss., daB auch 95%ige SSure 
unmittelbar mit HsS von As befreit werden kann; das einzige wesentliche Erfor- 
dernis ist, daB die Saure nach der Behandlung mit H,S gel. H ,S enthalten mnB. 
Solange dies der Fali ist, kann die Saure in Berfihrung mit dem AssSs stehen 
bleiben, ohne daB ernstlich eine neue Aufnahme des As durch die Saure zu be- 
ftirchten stunde. Sobald der HaS durch Beduktion der Saure zerstórt is t, nimmt 
die SSure wieder As nach MaBgabe ihrer Konz. auf. (Journ. Soc. Chem. Ind. 38. 
T. 399—400.15/12. 1919. Boyal Holloway College, Uniyersity of London.) BOh l e .

E ric h  B e in au , Stuttgart, Verfahren zur Hcrstcllur.g non Alkalinitraten aun 
Salpetersćiure- Wassergcmischen und Alkalisulfaten, 1. dad. gek., daB die Beagentien 
erforderlichenfalls unter Zufuhr yon W arme in solchen Mengen zur Einw. gelangen, 
daB das Alkalisulfat in Bisulfat ubergefiihrt gedacht werden kann, worauf dcm 
Reaktionsgemisch erforderlichenfalls W arme entzogen wird, und die festen Ab- 
scheidungeu, im wesentlichen aus Alkalinitraten bestehend, von dem fi. Anteile, 
im wesentlichen aus W., Alkalinitrat, -sulfat, -bisulfat und freier Saure, sci es ais 
Salpetersaure oder Scbwefelsaure bestehend, in bekannter W eise getrennt werden.
— 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB der nach dem Verf. des Anspruehs 1



1920. II. V . A n o k g a n t s c h e  I n d u s t r ie . 589

erhaltene feste Anteil nochmals mit neuen Meugen eine3 Salpetersaure-Wasser- 
gemisches mit oder ohne W armezufuhr zuaammengebracht w ird, worauf mit odor 
ohne Warmeentziehung die Trennung von Festem u. Fliissigem yollzogen wird. —
3. Verf. nach Ansprnch 1, dad. gek., daB an Stelle des Salpetersaure-WasBCrgeiuisches 
ein solcbes tritt, das neben W .' bereits irgendeinen, zwei oder boliebig mehrere 
der folgenden Bestandteile: Alkalinitrat, -sulfat, -bisulfat, freie Salpetersaure oder 
Schwefelsirare entlialt. — 4. Verf. nach den Anspriiclien 1—3, dad. gek., daB die 
Wiirmeentziehung ein oder mehrere Małe unterbroclien wird unter Beseitigung der 
fest ausgeschiedenen Anteile. — Unter Einhaltung geeigneter Temp.- und Konz.- 
Gefalle gclingt ea, in einer cinzigen Operation etwa 50°/0 der gesamten Salpeter- 
siłure in Form von etwa 92—95°/<>ig* Alkalinitraten in fester Form zur Abscheidung 
zu bringen. (D.R.P. 299001, KI. 121 vom 1/2. 1916, ausg. 24/1. 1920.) M a i .

E ric h  R e in a u , Stuttgart, Verfahren zur ITerstdlung non Alkalinitraten aus 
Salpetersaurc-Wassergemischen und Alkalisulfaten nach P at 299001, dad. gek., daB 
auch Gemische yerschiedener Alkalisulfate oder auch MiscliTerbb. von verBcbiedenen 
Alkaliaulfateu, gegebencnfalla im Verein mit H ydraten, dem Yerf. unterzogen 
werden. — Die Patentsehrift enthalt Beispielc fiir die Abscheidung yon Gemischen 
aus Kalium und Natriumnitrat, sowie aus Natrium- und Ammoniumnitrat. (D.R.P, 
2 9 9 0 0 2 , KI. 121 vom 25/3.1916, ausg. 24/1. 1920; Zas.-Pat. zu Nr. 299 0 0 1 ; a. yorst. 
Ref.). M a i.

E ric h  R einau , Stuttgart, Ycrfahren zur Serstellung von Alkalinitraten aus 
SulpeUrsauracasscrgemischen und- Alkalisulfaten nach Pat. 299001, dad. gek., daB 
das gesamte Verf. oder einzelne Arbeitsphasen unter vom atmospharischen ver- 
sehiedenem Druck durcbgefuhrt werden. — Man kann so das Yerf. des Hauptpat. 
ohne Yerluat an Salpetersaure durch Verdampfen durchfiihren und die Umeetzung 
Terbessern. (D.R.P. 2 9 9003 , KI. 121 vom 23/6. 1916, ausg. 24/1. 1920; Zus.-Pat. 
zu Nr. 2 9 9 0 0 1 ; a. yorst. Reff.) Mai.

E ric h  R e inan , Stuttgart, Verfahren zur Herstellung tton Alkalinitraten und  
Sahsdure aus Salpetersaure- Wasser-Gemischen und Chloralkalim  nach Pat. 299001, 
1. dad. gek., daB der ProzeB in zwei Arbeitsstufen erfolgt, in dereń einer aus Salpeter- 
slłure, W . u. Alkalisulfaten Alkalinitrat u. Alkalibisulfat gewonnen wird, w&hrend 
in der anderen Arbeitastufe diesfs Alkalibiaulfat — gleiclmel, ob mit oder ohne 
Beisein yon Alkalisulfat — zur HerBt. von Salzsiiure und neucm Alkalisulfat ver- 
wendet wird, indem es auf an sich bekannte Weise auf Chloralkalien zur Eiinr. 
gelangt — 2. Yerf. nach Ansprueh 1, dad. gek., daB die zur Erzeugung des 
ZwischenkSrpera, Alkalisulfat, ntftigo Schwefelsiiure, bezw. das S04-Ion ala Alkali
bisulfat, Alkalipolyaulfat, freie Schwefelsiiure oder durch irgendein anderes Sulfat 
eingefuhrt wird, das durch Umaetzung mit einer geeigneten Alkaliyerb. Alkalisulfat 
ergibt. — (D.R.P. 2 99004 , KI. 121 vom 17/2. 1916, auag. 6/2. 1920; Zus.-Pat. zu 
Kr. 299001; s. vorst. RcfF.) M a i .

E ric h  R e in au , Stuttgart, Yerfahren sur Rerstdlung von Alkalinitraten und 
SaUsaure aus Salpetersaure, 'H7aswr und Chloralkalien nach Pat. 299004, dad. gek., 
daB auch Gemische yerschiedener Alkalisulfate oder Chloralkalien oder Mischyerbb. 
ver«chiedener aolcher Salze, gegebeuenfalls im Verein mit Hydraten ais Zwischen- 
korper oder Ausgangsmaterialien der YerfF., benutzt werden. — Es werden Miscli- 
nitrate und eine Mutterlsg. mit einem Gemische von yerschiedenen Alkalisulfaten 
erzeugt, die letzteren durch Abtreiben der wss., nicht ausgefallten Salpetersaure in 
festem Zustande isoliert, und dann die ao gewonnenen gemiachten Alkalibisulfate 
mit Gemischen von yerschiedenen Chloralkalien in  aolchen Mengen yeraetzt, daB 
beim Erhitzen ein Gemenge yon neutralen Alkalisulfaten hinterbleibt, w&hrend 
SalzsSure entweicht Es konnen bergmannisch gewonnener Sylyin, ein Gemiseh 
yon Kaliumchloiid mit Steinaalz, sowie die Ruckstiinde yon Ammoniaksoda-
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Mutterlaugen verwendct werden, die Chlorammonium ncben Chlornatrium enthalten. 
(D.B.P. 299005, K I. 121 vom 25/3. 1916, ausg. 24/1. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 299 004; 
s. y o rst. R ef.) M a i .

E ric h  E e in an , Stuttgart, Verfahren sur Eerstellung von Alkalinitratcn aus 
Salpetersaure, Wasscr und Alkalisulfaten nach Pat. 299001, dad. gek., daB aueh 
Alkalimagnesiumsulfate oder Gemisehe von Alkalisulfaten mit Magnesiumsulfaten 
oder Hydratcn dieser Stoffe, bezw. aueh Chlormagnesium oder Misehungen von 
diesem mit Chloralkalien oder dereń Mischyerbb. oder Hydratc yerwendet werden.
— Es ist so eine Isolierung der Alkalisulfate aus den Alkalimagnesiumsulfatcn 
niebt erforderlich. (D.R.P. 2 9 9 0 0 6 , KI. 121 votn 25/3. 1916, ausg. 6/2. 1920; 
Zus.-Pat. zu Nr. 299001; s. vorst. Reff.) Ma i .

E ric h  R e in a n , Stuttgart, Yerfahren zur Herstcllung von Alkalinitratcn aus 
Salpetersaure, Wasser und Alkalisulfatm  nach Pat. 299001, 1. dad. gek., daB die 
nach dem Yerf. des Hauptpat. entstehenden fl. Phasen — Mutterlsgg. und Wasch- 
wasser — durch Dest. und Kondensation von dem nicht zur festen Abscheidung 
gelangten Anteilc der Salpetersiiure befreit werden, und daB diese Kondensate, mit 
neuer Salpetcrsiiare angereichcrt und glcichzeitig oder zeitlich verschoben, den 
Verff. des Hauptpat. unterzogeu werden. — 2. Verf. nach Anspruch I, dad. gek., 
daB der bei der Dest. sich ergebende Riiclcstand, im wescntlichcn aus Alkalibisulfat 
uud Alkalisulfat bestehend, sei es ohne oder nach Behandluug mit W., den Verf. 
des Hauptpat. ganz oder teilweisc unterzogen wird. — Es kann~so siimtliche in 
das Verf. eingeliende Saljpeiersaure ais festes N itrat abgeschieden werden. (D.R.P. 
299007, KI. 121 vom 17/2. 1916, ausg. 10/2. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 299001 ; s. vorst. 
Reff.) M a i .

E rich  R e in a u , Stuttgart, Yerfahren sur HersUllung von Alkalinitraten und  
Ammoniumsulfat aus Salpetersaure-Wassergemischcn, Alkalisulfat und Ammoniak, 
dad. gek., daB nach dem Verf. der P att. 299001 und 299007 in der ersten Arbeits- 
stufe das Alkali des Alkalisulfats zum Teil mittels der Salpetersiiure-W.-Gemisehe 
ais Alkalinitrat zur Abscheidung gebracht wird, wUhrend die gesamte Schwefel- 
sauremenge und der anderc Teil des Alkalis ais saures Alkalisulfat zuriiekbleibt, 
worauf in einer weiteren Arbeitsstufe daB saure Alkalisulfat durch Behandeln mit 
zur Yolligen Lsg. unznreichenden Mengen W . und gasformigen Ammoniaks in 
Alkalisulfat, das sich groBtenteils fest abscheidet, und in eine Lsg., die AUcali- 
Ammonmmsulfat enthiilt, ubergefuhrt wird, aus der sich in bekannter Weise hoch- 
proz. Ammoniumsulfat gewinnen liiBt, wahrend das in der zweiten Arbeitsstufe 
entstehende Alkalisulfat seinerseits wiederum in die erste Arbeitsstufe, die Behand- 
lung mit Salpetersaure-W.-Gemischen, zuruckkehrt. (D.R.P. 305062, KI. 121 vom 
1/4. 1917, ausg. 27/1. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 2 99001; s. vorst. Reff.) Ma i .

S alzw erke H eilb ronn , Akt.-Ges., Heilbronn a. N., Yerfahren sur llerstdlung  
von Chlorammonium aus Ammoniak und Cliloriden der Alkalien oder Erdalkalien,
1 . dad. gek., daB man auf die iiber 150° erhitzten oder schmelzfl. Chloride in Ggw. 
von Wasscrdampf Ammoniak oder ammoniakhaltige Gase einwirken liiBt. — 2. Aus- 
fiihiungsform des Yerf. nach Anspruch 1, gek. durch die gleichzeitigo Mityerwen- 
dung yon Kohlensaure. — 3. Ausfuhrungsform des Verf. nach Anspruch 1, dad. 
gek., daB man zunachst einen Teil der Salzsaure aus den Cliloriden durch W asser
dampf allein austreibt, ehe man gemliB Anspruch 1 Ammoniak einwirken liiBt. —
4. Ausfuhrungsform des Verf. nach Anspruch 1, gek. durch Zusalz reaktionsfor- 
dernder Stofic, wie Eisenpulver, Eisenosyd, Tonerde u. dgl. — Das Verf. flihrt zu 
Osy den der Erdalkalien, zu Hydrosyden der Alkalien oder ala Folgę yon eingelei- 
teter Kohlensiiure, bezw. Flammengasen zu Carbonatcn. Eine besonders groBe 
Oberflachcnentwicklung lafit sich bei Alkalichloriden in der W eise bewirken, daB 
man Bie zur Yerdampfung bringt und durch geringe Abkuhlung in dem hoch-
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erhitzten Ammoniak-Wasserdampfgemisch zu oinem Nebel kondcneieren laBt. Dorcli 
Anwendung einer reduzierenden Atmoaphiire, insbeaondcrc einer solchen von Wasser- 
stofF, wird unerwiinschton Nebenrkk., insbesondere einer Verbrennung von Am- 
moniak, yorgebeugt. DasYerf. liiBt sich anwenden zur Vervollatandigung der Salz- 
saureauatreibung durch Wasserdampf, welche bei vielen technischen Verf., z. B. der 
Magnesiadarst. aus Magnesiumcblorid, der Kalireiniguug im SchmelzfluB usw., statt- 
findet. Man kann bei solchen YerfF. besonders dann, wenn cb sich um Gemisehe 
yon Salzen handelt, welche ibre Salzsaure yerschieden leieht abgeben, beispiela- 
weise yon Chlorcalcium und Chlormagnesium, yorteilliaft in der Weise yerfahren, 
daB man mit Wasserdampf allein zum Oxychlorid oder zum SalzsSureauBtreiben aus 
dem einen Beatandteil gelangt und dann unter Zusatz yon Ammoniak zum W asser
dampf in einer zweiten Verfahrensstufe den Rest der Salzsiiurc ais Chlorammonium 
austreibt. (D.R.P. 306354, KI. 12k  vom 5/10. 1916, ausg. 21/1. 1920.) Mai.

C. Otto & Comp., G. m. b. H ., Dahlhausen a. d. Ruhr, llealctionskolonne sur 
Umsetzmg von Ammoniumcarbonat m it Gips zu Ammoniumsulfat, gek. durch An- 
ordnuDg einer oder mehrerer reichlieh bemessener Losungstasaen (h) und je  einer 
dariiberliegenden engeren, fur die hauptsachliche Dampfcinw. bestimmte Tasae (t).
— 2. Ausfuhrungsform des Arbeitens mit 
der Einrichtung nach Anapruch I ,  dad. 
gek., daB der Gipsaufschlammung indiffe- 
rente Stoffe, z. B. Koelisalz zugesetzt 
werden, um die LoaungsfHhigkeit des Gipses 
su erhohen. — 3. Ausfiihrungsform des 
Arbeitens mit der Einrichtung nach An- 
spruch I, dad. gek., daB den Ammoniak- u.
Kohlensaurediimpfen so viel gespannter 
W asserdampf beigcmischt w ird, daB die 
entatchenden Laugen ammoniakfrei sind 
und eine fur die Rk. giinstige Temperatur- 
erhohnng im App. erzielt wird. — 4. Aus- 
fuhruGgeform 'des Arbeitens mit der Ein
richtung nach Anspruch I ,  dad. gek., daB 
die Konz. der Gipsaufschlammung so ge- 
wahlt wird, daB ein groBer Teil de3 ent- 
atandenen Ammoniumsulfats in fester Form 
im Sehlamm yerbleibt. — Die in Fig. 75 
dargestellte Kolonne besteht aus einem 
Unterteil a mit dem DampfeintrittBBtutzen 
b und SehlammablaBstntzen c, ferner aus 
einer Anzahl yon Kolonnenringen d und 
einem Oberteil e mit Eintrittstutzen f  fiir 
die GipsaufBchlammuDg und Gasaustritt- 
stutzen g. Jeder Kolonnenring d entbśilt Fig. 75.
eine oder mehrere Tassen h yon groBem Inhalt, in weleheu sich die Reaktionsfl. 
so lange aufhalten soli, daB eine inoglichst restlose Umsetzung zwisehen Gipa und 
Ammoniumcarbonat gesichert ist und eine Tasse i ,  in welcher die Einw. des 
Dampfes auf (Be FI. stattfindet. Samtliehe Flachen beider Tassen werden durch 
Schaber beetriehen, die von der W elle fc aus bewegt werden. (D.R.P. 299621, 
KI. 12 k yom 18/2. 1916, ausg. 20/12. 1919.) Mai.

C. Otto & Oomp., G. m. b. H., Dahlhaaaen, Ruhr, Ycrfahrm zwr HersteUung 
ion Ammoniak durch /Zersetzen iton Kalkstickstoff, gek. durch die Anwendung der 
Kolonne nach Patent 299621, s. rorat. Ref.). — Ein Yerstopfen durch Kalkkrusten
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ist hierbei ausgeschlossen. Die ReaktionBtassen haben so groBen Inhalt, daB der 
Kalkstickstoffhrei ein Yielfaches an Zeit in der Koloune bleibt wie bei bekannten 
Ausfiihrungen, u. es wird hierdurch eine volligc Zers. gesichert. (D.R.P. 303842. 
KI. 12 k vom 28/3. 1916, ausg. 20/12. 1919.) M a i .

A lfred  M aschko, C o lna . Rh., Verfahren zur Gewinnung von Salpełersaure 
durch kałalytische Oxydałion von Ammoniak, dad. gek., daB man an Stelle von 
Ammoniakgas die beim Erhitzen von Ammoniumbisulfat oder Ammonsulfat oder 
Geniisehen dieser Korper entstehenden Diimpfe mit Luft geraischt bei erhohter 
Temp. uber Katalysatoren leitet. — Die Diimpfe konnen nun abgekiihlt werden, 
wobei ein Gemisch von Salpełersaure und Schwefolsiiure erhalten wird, welches 
fiir gewisse Nitrierungeu verwendet werden kann. Oder es wird stufenweise ge- 
kuhlt. Hierbei scheidet sich bei geeigneter Anordnung zunachst eine wasser- 
haltige Schwefelsaure und dana eine hochkonz. Salpetersaure ab. (D.R.P. 307052, 
KI. 12 i vom 10/11. 1917, ausg. 19/1. 1920.) Ma i .

F ranz L ang, Frankenthal, Pfalz, Verfahren zur JErzeugung von Wasscrstoff oder 
Słickstoff, 1. bei dem durch eine sauerstoffbindende Kontaktur abwechselnd W.- 
Dampf bez w. Luft zweeks Wegnahme des Sauerstoffs und reduziercnde Gase zwecka 
Reduktion der Kontaktm. geleitet werden, dad. gek., daB die mit der Kontaktin, 
in Wech8clwrkg. zu bringenden Gase oder Dampfe quer zur Langsrichtung des 
Kontaktraumes durch diesen hindurchgeleitet werden. — 2. Einrichtung zur Aus- 
fUhrung des Verf. nach I  unter Benutzung eines Kontaktraumes von ringfliiehigem 
Quersehnitt, dad. gek , daB der Kontaktraum (8) (Fig. 76) auBen durch eino gleich-

achBig zum Gehiiuse (1, 2) des 
. Erzeugers angeordnete, gasdurch- 

lSssige W and (3) mit vorgeschal- 
teter Gas- und Dampfyerteilungs- 
kamrner (3') und innen durch eine 
gasdurchlassige, eino rohrformige 
Gas- und Dampfyerteilungskammer 
(5') bUdende W and (5) begrenzt 
ist. — 3. Einrichtung zur Aub- 

Fig. 76. fiihrung des Yerfs. nach 1 mit
einem Kontaktraum von rundem Quersehnitt, dad. gek., daB zwischen den einander 
gcgeniiberliegenden Yerteilungswanden (3,5) des Kontaktraumes in die Mitte des 
Rauinea vorspringende Anaatze (13) angeordnet sind. — 4. Einrichtung nach 3, dad. 
gek., daB zwischen den Verteilungswanden (3,5) angeordnete, den Kontaktraum (8) 
durehqucrende Zwischenwande (14) angeordnet sind. — 5. Einrichtung zur Ausfiihrung 
des Verfs. Dach 1, dad. gek., daB der Kontaktraum in der Hóhenrichtung durch 
eine Zwischendecke in ubereinanderliegende Riiume unterteilt ist, die durch Kanale 
miteinander vorbunden und an gemeinsame Zu- und Ableitungen angeschlossen 
sind. — Nach Ansicht des Erfinders ist die yerhaltnismaBig geringe Leistung des 
Gaserzeugers nicht allein auf die durch die GroBe und Form der Retorten- und 
Sehachtąuerachnitte bedingte, mehr oder weniger ungunstige Verteilung der durch 
die Kontaktm. geleiteten Stoffo zuruckzufiihren, sondern in viel groBerem Mafie 
auf den EinfluB von Nebenrkk. Der wahrend des Osydationsyorganges erzeugte 
Wasserstoff wirkt beim Durchstromen des Kontaktraumes reduzierend, und der 
wShrcnd des Reduktionsvorganges entstehende Wasserstoff osydierend auf die 
nachsten Sehichten der Kontaktm. ein. Neben dem Hauptyorgang spiclen sich also 
standig umgekehrt wirkende Rkk. ab, und zwar umsomehr, je  hoher der Kontakt
raum ist. Hieraus erklart sich nicht nur die yerhaltnismaBig geringe Leistung, 
sondern auch der im Yergleich zur Leistung schr groBe Verbrauch an Dampf und 
Wassergas, kurz der schlechte W irkungsgrad der bisherigen W asserstofferzeuger.
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Bei der Stickstofferzeugung sind die Yerhaltnisse ahnlich. Die naeh der Erfindung 
ausgefiihrten WasBerstoff- und Stickstofferzeuger ergeben daher bei gleichem Inhalt 
des Kontaktraumes bedeutend groBere Leiatungen ais die bisher bekannten Erzeuger. 
(D.B.P. 307651, KI. 12i vom 24/9. 1916, ausg. am 10/12. 1919.) S c h a b f .

VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
H. Schulz, Die Messung innerer Krafte mit H ilfe optischer Methoden. Vf, 

priift die Anwendbarkeit der bisher benutzten YerfF. zur Ermittlung der im elastischen 
Korpern auftretenden Spannungen fiir technische Probleme speziell der Giasindustrie. 
(Sprechsaal 5 3 . B— 4. 1 /1 .) W e c k e .

E rn s t B lan, Elektrisclier Antrieb von Kollergangen. Vf. empfiehlt, jeden Koller- 
gang mit der Transmission durch eine elektromagnetische Kupplung zu verbindeu,
dereń Einaehaltung nur moglich ist, wenn der elektrische Stromkreis yollstandig
gesehlosaen iat. Dessen SchlieBen kann durch unyertauschbare Kontaktstopsel be- 
wirkt -werden. Diese Einrichtung yerhindert Ungliicksfalle, wenn der im Koller- 
gang Beschaftigte seinen Kontaktstopsel wiihrend der Dauer der Beschiiftigung an 
sich nimmt. (Tonind.-Ztg. 44. 208—9. 21/2.) W e c k e .

G. H ein s te in , Transparente Ofenglasuren fiir Elfenbein und WeifS. Aus den 
Verss. des Vfs. ergibt sich folgendes: Ersetzt man das Blcioiyd der gebrauchlichen, 
nur aua Bleiosyd, Quarz und Tonerde bestehenden Ofenglasur durch Kali, Natron, 
Baryt, Strontian, Kalkerde, Bittererde oder Zinkosyd, so liiBt die G-elbfiirbung naeh, 
wobei ea ziemlich gleichgiiltig scheint, welches von den genannten Oxyden man 
verwendet. Im wesentlichen kommt es dabei auf das MaB an, um das man den 
Bleioxydgehalt yerringert. Fiir bestes WeiB ist Borsaure erforderlich, die ein 
weiteres Verringern des Bleioiydgebaltes ermoglicht. Yf. gibt einige Glasuren fiir 
SK 07 a ais Anhalt. (Sprechsaal 53. 31—32. 22/1. 44—46. 29/1.) W e c k e .

Das fa rb ig e  H o h lg las . Es werden die genauen Daten yon Glasfarben- 
schmelzen wiedergegeben, und zwar fiir rotes Glas yon Goldrubin, Kupferrubin, 
Kosenrot, Beinrosa, Aurorarot, fiir blaues Glas von Dunkelblau, Aquamarinblau, 
Tiirkisblau, Azurblau, fiir griines Glas yon Saftgrun, Lichtgriin, Seladongriin, 
Moosgriin, fiir gelbes Glas yon Dunkelgelb, Goldgelb, Antikgelb, Bernstein- 
gelb, Elfenbeingelb, fiir braunes Glas yon Braun, Feurigbraun, Rotbraun, Kehbraun, 
fiir graues Glas, fiir yiolettes Glas yon Violett und Botliehyiolett, fiir schwarzes 
Glas yon Schwarz und Hyalith, und fur weiBes Glas yon Schirm m ilchglaB , Milch- 
glas, Opalescentglas u. Emailglas. (Glas-Ind. 31. 25—26. 25/1. 57—58. 22/2.) W e c k e .

W M atth.es, Die Befeucrung des Bingo fen s m it Sólss. Bei breiterem Brenn- 
kanal u. langeren Kammeru muB die Befeuerung mit Holz yon oben yorgenommen 
werden, genau so wie bei Kohlenstreufeuer. (Ton-Ind. 4 4 .  1 5 0 — 51. 7 /2 .)  W e c k e .

D er G lasschm elzofen. Die Punkte, die beim Bau und dem Betriebe der 
Ófen beachtet werden mtissen, um eine Einschrankung des Brennsto£fverbrauches 
zu erzielen, werden beaproeben. (Sprechsaal 53. 66—67. 12/2.) W e c k e .

A. F. W urom us, Torf fiir die Giasindustrie. Yf. teilt einiges uber die bis 
jetzt gemachten Erfahrungen mit Torf, so weit sie fiir die Giasindustrie yon Be- 
deutung sein konnen, mit. (Sprechsaal 5 3 . 46—47. 29/1.) W e c k e .

Entwicklung der optischen Giasindustrie. Kurzer Oberblick Uber die Entw. der 
Fabrikation optischer Glaser. (Journ. Franklin Inst. 183. 377—78. Marz 1917. 
Naeh Britiah Journal of Photography 42. 607. 10/11. 1916.) J .  Me y e r .

A. B erge, Magnesiamassen. Die Yerss. erstreekten sich auf folgende Gemische: 
Magnesia-Feldspat, Magnesia-Feldspat-Kaolin, Magnesia-Kaolin-Quarz, Magnesia- 
Kaolin, Magnesia-Feldspat-Quarz und Magnesia-Feldspat-Kaolin-Quarz. Die Ergeb- 
nisse dieser Laboratoriumsyerss. zeigen, daB die Magnesia geeignet ist, den Gar- 
punkt yon Massen unter Umstanden erheblich herabzudrucken, ohne dadurch die

II. 2. 45



594 VI. GLAS; KeraMIK; ZEMENT; BaDSTOFFE. 1920. II.

Giite des Fabrikates im allgemeinen wesentlich zu beeintriłchtigen; jedoch sind die 
Ergebnisse nicht oline weiteres auf Industrieyerhaltuisse zu iibertragen, sie konnen 
der Industrie nur ais Handhabe fiir von ihr vorzunehmende Verss. dienen, die 
wiederum nur Sinn haben, wenn man von dem Bezug von Magnesit absieht und 
die gebranntc Magnesia der heimischen Kaliindustrie verwenden will. (Sprechsaal 
53. 1—3. 1/1. 9—11. 8/1. Bunzlau, Lab. d. staatl. ker. Fachsehule.) W e c k e .

K ó n ig lich e  P orze llan -M anufak tu r, Berlin, Verfahren zur Herstellung von 
Valcuumisoliergefaf!en aus Porzellan oder sonstiger keramischer Masse, dad. gek., 
daB von dem iiufieren Gefiifimantcl ein schalenartiger Teil, in dessen Hohlung der 
innere Mantel eingesetzt werden kann, mit einer Óffuung im Scheitel seiner Wan- 
dung fiir sich geformt und mit einem in die Schalenoffnung eingesetzten, aus der 
konvexen Flachę herausragenden Rohrchen aus Porzellan bezw. sonstigem kera- 
mischen Materiał mit wulstartig yerdicktem Rande yerseheu wird und hangend in 
solcher Lage gebrannt oder yergliiht wird, daB das Porzellanrohrclien nach unten 
gekehrt ist, so daB der W ulat des Rohrchens mit dem Schalenkorper yerschmilzt.
— Die Verb. des mit dem Rohrchen ausgerttsteten schalenartigen GefaBteils mit 
dem ubrigen GefiiBteil kann in beliebiger Weise erfolgen. (D.R.P. 317844, KI. 80a 
vom  20/9. 1917, ausg. 31/12. 1919.) M a i.

Gnatav S te in b rech t, Aufgaben in der Stcingutfabrikation fu r  die Zukunft. 
Der Ersatz von auslandischem Rohmaterial und die Verminderung des Kohlen- 
verbrauches miissen ins Auge gefaBt werden. F ur ersteren gibt Vf. ais Grundlage 
folgenden Versatz an: 25 Gew.-Tle. geschlammte hallisclie Porzellanerde, 32 fetter 
Grodener Ton, 30 Hohenbockaer Quarzsand, 13 Feldspat fiir eine Brenntemp. von 
SK 6—8. Die Durchsclmittszus. des Dolomitsteingutes, dem man etwa die Mitte 
zwischen dem Kalk- und Hartsteingut einraumen u. das bei sehr niedriger Temp. 
gebrannt werden kann ,'ist: 25—30 Dolomit, 34—30 Grodener Ton, 28—30 Quarz- 
śand, 13—10 W esterwalder oder Pfalzer Ton bei einer Brenntemp. von SK. 03. 
(Keram. Rdsch. 28. 2 9 -3 0 . 22/1. 4 8 -4 9 . 5/2.) W e c k e .

M uffeln. Es wird die Herst. feuerfester Muffeln beschrieben. (Ton-Ind. 44. 
168—69. 12/2.) W e c k e .

R. N ack en , i i  ber die beim E rhitem  von Zementrohmehlen vor sich gehenden 
Jiedktioncn. Riidersdorfer Rohmehl, im geeigneten Ofen erhitzt, ergab mit be- 
merken8werter Konstanz gleiche Erhitzungskurven. Diese zeigten durch Uber- 
schreiten der Kurve der Ofentemp. zwischen 1200 und 1300°, daiJ schon im festen 
Zustande eine starkę exotherme Rk. eintritt, nachdem durch das Austreiben von 
W . und Kohlendiosyd die Oxyde besonders reaktionsfahig geworden sind. Dieser 
warmeentbindende ProzeB wird beendet durch einen warmeabsorbierenden Sclimelz- 
vorgang, das sog. Sintern. Vf. hat dann unter dem Erhitzungsmikroskop durch 
Bcobachtung eines Klinkerkornehens und seiner Kontraktion festgestellt, daB tat- 
saehlieh die Sinterung zwischen 1200—1300° stattfindet. — Bei der Unters. yon 
rohmehlahnlichen Mischungen aus chemisch reinen Stoften unter Weglassung der 
„Verunreinigungen“ MgO,SOa usw. zeigte sich der exotherme Effekt sehr aus- 
geprSgt, wenn Fe30 3 aquivalent durch AlsOs ersetzt war, jedoch erat bei 1350°. 
(Zement 9. 61—63. 5/2. 74—75. 12/2. 85—89. 19/2. [Dez. 1919.] Greifswald, Mine
ralog. Inst. d. Univ.) W ec k e .

A. H eim soth , Hannoyer, Verfahren w id Vorrichtung zum Brennen von Kalk, 
Dolomit, Magnesit, Zement o. dgl. in  einem aus zicci Schachłen bestehendcn Schacht- 
ofen, bei welchem im W echselbetriebe das Brenngut ais warmeabgebender Korper 
zur Yorwarmung des Heizgases und der YerbrennuDgsluft benutzt wird, dad. gek., 
daB das Gas behufs Vorwfirmung abwechselnd in einem der Brennschachte durch 
das h. Gut Dach unten und der durch den Kuhlschacht aufsteigenden Luft ent- 
gegengefuhrt wird, worauf die an der Vereinigungsstelle entstehenden Verbren-
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nungagaae durch den anderen Brennschaclit nach oben zielicn. (L.K..P. 317832, 
KI. 80c yom 8/6. 1917, ausg. 3/1. 1920.) Ma i .

VII, Dungemittel, Boden.
Erich. R e in a u , W esteregeln, Bez. Magdeburg, Verfahrcn zur Gewinnung von 

Mischdungcm mit A lkali-, Salpeter- und Phosphorsduregchalt durch Aufschlieflen 
von Phosphatcn, dad. gek., daB zum AufschlieBen yon Phosphoriten u. dgl. Mutter- 
laugen benutzt werden, die bei der Gewinnung von Salpeter durch Einw. von 
Salpetersaure auf gemischte Sulfate gemiiB Pat. 299000 (s. C. 1920. II. 590) ge- 
wonnen werden, wobei aus den Mutterlaugen event. cin Teil der freien Salpeter- 
saure durch Deat. yorlier ausgetrieben sein kann. — Man gelangt so zu Miscli- 
diingern, dereń Gehalte an K ali, Ammoniak, Salpetersaure und Phosphorsiiure in 
cinem Arbeitsgange in belicbigcn, den jeweiligen Zwccken angepaBten MiBchungs- 
yerhaltnissen abgewandelt werden konnen. (D.R.P. 300697 , KI. 16 yom 25/3. 1916, 
ausg. 6/2. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 299001; b. C. 1920. II. 588.) Ma i .

Y ogel, Die Erhaltung des Jaućhesticksloffs durch Formaldehyd. Die Bacteri- 
sierung von Moorboden. Mit R ip p e r t  hat Vf. nach gemeinsamem Piane Verss. zur 
Konservierung von Jauchcstickatoff durch Formaliu au3gefuhrt. D a reines Formalin 
zurzeit nicht in geniigenden Mengen zu beachaffen ist, so wurden formalinhaltige 
Abwaaaer, z. B. Bakelitewaascr der chein. Fabrik E r k n e b , zu  K onseryierungB - 
zwecken verwandt; yon dieser Fliissigkeit reichten 1— 2°/0 aus, um den der Jauche 
restlos zu erhalten. R ip p e r t  hat weiter angeregt, den wenig wirksamen, unlos- 
lichen Stickstoff mancher organischen StofFe durch die aufschlieBende W irkung von 
Bakterien in eine rasch wirksame Form uberzufiihren. E s wurden Torf, Blutmehl, 
Hornmehl und Rehmsdorfer Diinger untersucht, desgleichen bakteriaierter Torf, 
BOg. Humogen, von B o t t o jil e y . Der letztgenannte Torfdiinger konnte noch wesent- 
lich yerbessert werden; Niederungsmoor erhalt 2—5°/0 KjCOa und etwas Melasse; 
alsdann wird geimpft mit Kompost, Tasaeninlialt, Sauerfutter. Am besten jedoch 
wirkt Impfung mit Reinkultur, die frei ist von stickstoffzerstorenden Bakterien. 
Derartiger Dunger liegt im Guanol vor, W il k e n in g , Hannoyer; er ist anscheinend 
der erste Bakteriendunger, der namentlich durch scinen hohen Gehalt an Mikro- 
organismen auch bei Nichtleguminosen Erfolge bringt. Der yom Vf. bakterisierte 
Torf wirkte auch nur durch den hohen Bakteriengehalt, nicht durch den N-Gehalt 
selbst. Vf. gedenkt die Torfbakterisierung weiter zu yerfolgen. (Mitteilungen der
D. L. G. 32. 690—93. 1917; 33. 582—85. 1918; B ie d . Z en tra lb la tt f. Agrik.-Ch.
48 . 292—96. Aug. 1919. Landw. Inst. Leipzig.) V o l iia r d .

E. B lanek , Zur Erldarung der Stickstoffcerluste in  der Jauche. Vf. hat in einer 
Reihe von Versuchen nachgewiesen, daB die Stickstoffyerluste in der Jauche durch 
die Verdunatung yon Harn- bezw. Jauchcfiuaaigkeit bedingt werden, NOl t e  schreibt 
der Anwesenheit von GOa oder dem Fehlen derselben die Bedeutung eiuea allein- 
giiltigen Faktora fiir Bindung oder Entbindung des NHj-Stickstoffs zu (Landw. 
Vera.-Stat. 92. 187.), eine Behauptung, der Vf. auf Grund seiner Erfahrungen nicht 
znstimmen kann. (Landw. Vers.-Stat. 94. 285 —91. Nov. 1919.) Y odhard .

Th. Bokorny, Nochmais uber Sulfitablauge ais Dungemittel (vgl. Chem.-Ztg. 43. 
64; C. 1919. II. 568.) Vf. weist nochmals auf den W ert der entzuckerten Sulfit
ablauge ais Dungemittel hin. Es ist anzunehmen, daB Bodenpilze das Lignin in 
Zellsubstanz yerwandeln, dann zum groBen Teil yeratmen und ais COs ausscheiden, 
die yon den Wurzeln aufgenommen wird. Die yermutete Verarbeitung des 
Łignins durch Pilze konnte eiperimentell bewiesen werden. (Chem.-Ztg. 44. 174. 
26/2.) Jung .

J .  S ch irard in , Die jurassischen Verwitterungsl)oden im elsassisćhen Iłebgebiet. 
Auafuhrliche Beachreibung der Sehiehten juraasiacheu Altera und der phygi-

45 *
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kalisehen und chemischen Eigenschaften der Boden, die sie ais Endprodd. der Ver- 
witterungsvorgHnge geliefert liaben, hauptaiichlich vom Gęsichtspunkte ihres W ertes 
fiir den Bebenbau aus. (Ztschr. f. prakt. Geologie 26. 127—30. Sept.; 150—54. 
Okt.; 162-70 . Nov.; 178-83 . Dez. 1918. B a rr [Els.].) B is t e r .

A. S tntzer, Die Bestimmung der Phosphorsaure ais Ammoniumphosphormolybdat.
Vf. gibt einige Modifikationen bekannt, die gewisse Vorteile bieten bei der Bestimmung 
der Phosphorsaure ais Ammoniumphosphormolybdat (Verkiirzung der Arbeitszeit, 
Verwendung von wiederholt brauclibaren Asbestfiltern, Absaugeyorrichtung, Zusatz 
von etwas Schwefelsiiure zu der zur Ausfśillung dienenden Salpetersiiure usw.); 
genaue Arbeitsvorsehrift auf p. 264 d. O. (Landw. Vers.-Stat. 94. 251—64. Nov. 1919. 
Konigsberg.) V o ł h a r d .

vm. Metallurgie; Metallographie; Metallyerarbeitung.
B. R athgen , Der deutsche Biichsenmeister Merckln Gast, der erste urhmdlich  

erwahnte JSisengie/icr. Vf. teilt kurz zusammenfassend dic Ergebnisse archivalischer 
Eorschungen mit. (Stahl u. Eisen 40. 148—51. 29/1. Marburg a. d. Lahn.) G r o s c h .

E. P. M athew son und W . L. W otherspoon, Anwendwny gepulverter Kohle in 
HocMfen. Vf. berichtet iiber von Erfolg begleitete, in Amerika angestellte Verss. 
zur Verhiittung von Cu- und Ni- Er z en unter Verwendung von gepulverter Kohle. 
Die Verss. haben bereits zur Ausfiihrung des Verf. im GroBbetriebe gefiihrt. Die 
technische Ausgestaltung der Zufuhrung des Brennstoffs mit der Luft zu dem Ofen 
wird an Hand von Abbildungen beschrieben. (Engineeiing 108. 695 — 97. 21/11. 
749—51. 5/12. 1919.) RtJHLE.

D o n n ersm arck M tte  O berschleaische E isen - und  K o h len w erk e , A.-G., 
Hindenburg, O.-S., GasrSstofen nach Pat. 310283, dad. gek., daB nur in der fiir

die Austreibung des chemisch gebundenen 
W . kritischen Temperaturzone ein aus 
wagerechten Balken (a) (Fig. 77) bestehen- 
des Gitterwerk eingebaut ist, zum Zwecke 
der Vermeidung von UnregelmiiBigkeiten 
im Ofengang. — Da im Ubrigen die schrii- 
gen Rutschplatten beibehalten sind, kann 
sich der Staub in den oberen Ofenziigen 
wieder absetzen, d. li. die yorteilhafte Wrkg. 
des Gitterwerks kann ausgenutzt werden, 
ohne die bei den bekannten Konstruktionen 
mit seiner Verwendung verbnndenen erheb- 
lichen Nachteile mit in den Kauf nehmen 
zu miissen. Zur Regelung des Ganges des 
Erzstromcs ttber das Gitterwerk wird ober- 
halb der obersten Balkenlage ein Vorrats- 
raum b und ein hin und her bewegter 

Schieber c verwendet. (DJEt.P. 317038, KI. 18a Yom 17/7. 1918, ausg. 11/12. 1919, 
Zu*.-Pat. zu Nr. 310283; C. 1919. II. 752. Langste Dauer: 27/11. 1931.) S c h a r f .

A. S tad e ler, Die Abnutzung der Metalle. Vf. gibt ein zusammenfassendes 
Referat iiber das Verfahren von C. P. S a n d b e r g  (Le Gćnie Civil 1919. 15) aum 
Harten von Stahlschienen und Radreifen, iiber die praktische Verwendung desselben 
durch die Bethlehem Steel Company (Engineering 1918. 625) u. iiber die Priifung der 
nach diesem Verf. hergestellten Schienen u. Radreifen im National Physical Labo
ratorium. Nach dem Verf. Yon S a n d b e r g  wird der Stahl ungeffihr auf seine kritische 
Temp. erhitzt und durch einen W asserstrahl nicht zu scbnell abgesehreckt, so dafi 
ein sorbitisches (nicht ein martensitisches) Gefiige entsteht. So behandelte Schienen

Fig. 77.
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und. Radkranze nutzen sich weniger leicht ab. Auch die Gefahr der Riefenbildung 
ist geringer. Nacli der phyeikalischen Priifung ist die Zugfestigkeit und die 
Elastizitatsgrenze, sowie die BKiNELLsehe Hartezahl im oberen Kopfteił der 
Schiene gesteigert. (Stabl und Eisen 40. 24—27. 1/1.) G b o s c h u f f .

E. G um lich, Die magnetisćhen Eigenschaften von Eisenlegierungen. (Umsehau
24. 84—88. 31/1. — C. 1919. IV. 452.) J. Me y e e .

L. C. G laser, Die metallurgischen Yorgange leim sauren und  basischen Wind- 
frischverfahren a u f Grund spektralanalytischer Beobachtungen. (Vortrag auf der 
27. Versammlung deutscher GieBereifachieute in Dusseldorf 10/5. 1919.) Vf. gibt 
zunaehst eine kurzo Darst. der physikalischen Grundlagen der Spektralanalyse u. 
eine Gesehichte der bisherigen Anwendungeu spektroB kopiseher Beobachtungen in 
der Eisenindustrie, beschreibt dann den fiir die Unters. konstruierten Spektral- 
apparat u. Spektrographen, sowie die Vorverss. im Laboratorium uber das Mangan- 
spektrum, das Spektrum der Bunsenflamme, der Leuchtgasgeblaseflamme und der 
Acethylen-Saueirjjtoff-Schioeifi/lamme, erortert die metallurgischen Grundlagen desWind- 
frischverfahrens und teilt praktische Verss. uber das Windfrischyerf. auf Grund 
spektralanalytischer Beobachtungen mit.

Das Spektroskop dient durch Wiedergabe der yerschiedenen Helligkeiten der 
Flamme zu yerschiedenen Zeiten, gewissermaBen ais optiBches Pyrometer. Man 
kann aus dem Helligkeitsgrade des Spektrums auf die yerschiedenen Flammen- 
tempp. schlieBen; auBe.rdem wird. die Flamme auch noch durch den mit der Temp. 
wechselnden Metalldampfgehalt (sowohl Mn-, ais Fe-Dampfen) beeinfluBt. Je  heiBer 
die Schmelzungen gehen, um so scharfer heben sieh die Spektrallinien der Metall- 
dampfe yon dem kontinuierlichen Grunde des Spektrums ab. Viele Linien werden 
erst bei bestimmter Temp. sichtbar. Bei Anwendung spektralanalytischer Beobach
tungen neben den bisherigen Proben ist es moglich, das Windfrischyerf. ganz im 
allgemeinen durch ein wissensehaftliches Verf. zu uberwachen. Im besonderen ist 
es bei dem sauren Verf. moglich, den Arbeitsyorgang bei bestimmten Gehalten an 
Kohlenstoff zu unterbrechen; auch lassen sich boi den einzelnen Schmelzungen 
Anhaltspunkte fiir die iibrłge Zus. des Metallbades finden, so daB an Zusatzen ge- 
spart werden kann. Bei dem basischen Verf. kann man durch Ermittlung des 
Panktes des niedrigsten C-Gehaltes den Grad der Entphosphorung der Zeit nach 
bestimmen. Bei beiden Verff. laBt sich der Gang der Schmelzung beurteilen und 
danach die Zugabe yon Schrott bemessen und dadurch die W irtschaftlichkeit 
wesentlich beeinflussen. Bzgl. der Eiuzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. 
(Stahl u. Eisen 40. 73—80. 15/1. 111—17. 22/1. 188—93. 5/2. Berlin.) G b o s c h u f f .

E dw ard  D. C am pbell, Untersuchungen uber die Konstitution des Stahls. Es 
wird auf zwei Abhandiungen yerwiesen, die spater erscheinen sollen. In der 
ersten wird gezeigt, daB bei der Behandlung yon zwolf Stahlsorten (C-, Mn-, Ni-, 
Cr- und Cr-W-Stahl mit yerschiedenen Mengen S, P, Si) mit feuchtem H, wahrend 
4—12 Tage bei 950°—1000'’ der groBte Teil des S und des C entfernt werden 
kounte. Da der S-Gehalt in den meisteu Stahlsorten yerschwindend klein ist und 
die iibrigen Bestandteile nicht yerandert werden, so kann man den Carbid- 
gehalt eines Stahls auf diese Weise iindern, wahrend die ubrige Zus. dieselbe 
bleibt. Iu  der zweiten Abhandlung, welche sich mit der Losungstheorie des Stahls 
und dem EinfluB der Anderungen des Carbidgehaltes auf den elektrischen Wider- 
stand beschaftigt, wird gezeigt, daB sich das BENEDiCKSsche Gesetz „Gleichatomige 
Konzentrationen im Eisen besitzen gleiche W iderstande“ nicht halten laBt. Der 
elektrische W iderstand wird nicht durch die atomare, sondern durch die mole- 
kulare Konzentration in den metallischen Losungen bestimmt. Die Aunahme Le 

.C h a t e l ie r s , daB Cr, W  und Mo auf den elektrischen W iderstand des Stahls nur 

. einen geringen EinfluB ausiiben, ist unzutreffend und dadurch zu erklaren, daB



598 VIII. M e t a l l u r g i e  ; M e t a l l o g r a p h i e  u s w . 1920. II.

diese Metalle sich mit dem C des Stahls zu Carbiden verbinden. Ist C nicht zu- 
gegen, so verbinden sich die drei Metalle mit dem Fe oder losen sich darin auf 
und erhohen den W iderstand ebenso, wie die gleichatomige C-Konzentration. Die 
von B a ł y  (Journ. Americ. Chem. Soc. 37. 979; C. 1915. II. 382) aufgeatellte Theorie 
der elektromagnetischen Kraftfelder in Lsgg. lUBt sich auch auf die festen Mctall- 
lósungen anwenden und yermag sowohl den theimischen und elektrischen Wider- 
stand ais auch die thermoelektrischen Eigenscbaften der gelosten Stoffe in festen 
Lsgg. zu erklaren. (Proc. National Acad. Sc. W ashington 5. 426—27. Oktober 
[30/7.] 1919. Chem. Laboratorium der Uniyersitat Michigan.) J. MEYER.

G eorge K. Burgess, Temperaturmessungen in  der Bessemer- und der Oftencn- 
Herd-Praxis. Es wird das Problem der Temperaturmeasung und pyrometrisehen 
Kontrollc der yerschiedenen Ófen im Hochofenbetriebe besprochen. Die Korrek- 
turen bei fl. Eiaen und Stahl betragen bei der Benutzung des Pyromctera und 
Verwondung roten Lichtes 139°, wiihrend bei der Temperaturbestimmung der fl. 
Schlacke andere Korrektionswerte zu benutzen sind, die yon der der Schlacke
abhiingen. Es ist nicht zweckmilBig die Chargentemperatur eines Bessemerkon- 
yerters pyrometrisch zu bestimmen. Zum SchluB werden Angaben iiber die Tempp. 
in den yerschiedenen Lagen der Ófen gemacht. (Journ. Franklin Inst. 183. 630—32. 
Mai 1917. Auazug aus dem Technological Paper Nr. 91 des U. S. Bureau of Stan- 
dards.) J. Me y e r .

F . S pringorum , Die Beheizung von Martinofen m it kaltem Koksofengas. (Mit- 
teilung aus dem StahlwerksausschuB des Vereins deutsclier Eisenhuttenleute.) Vf. 

■berichtet iiber Verss. auf dem Eisen- u. Stahlwerk H o e a c h , im Martinofen (30 t- 
Ofen d e r Bauart M arz) mit kaltem Kokaofengas statt mit Generatorgas zu schmelzen. 
F ur die metallurgiachen Vorgange bietet die Beheizung mit Koksofengas gegenuber 
der mit Generatorgaa mehrere Vorteile. Das K oksofeD gas ist wasaerfrei u. schwefel- 
arm. Der hohe Waaserstoffgehalt gewahrt eine gute Moglichkeit, uber dem Bade 
eine reduzierende Atmosphare zu schaffen. Der Manganyerbrauch ist durohweg 
niedriger, ais bei dem Betrieb mit Generatorgaa. Das Koksofengas yerbrennt mit 
beinahe unsichtbarer Flamme, so daB man das ganze Bad gut ubersehen kann. 
Ferner wtrd an feuerfeaten Steinen, Lóhnen, Dampf gespart, der Gaserzeugerbetrieb 
ganz ausgeschaltet, auch arbeiten die Schnulzer, nachdem sie aich an das nicht- 
leuchtende Gas gewohnt haben, lieber mit Koksofengas. (Stahl u. Eiaen 4.0. 9—13. 
1/1. Dortmund.) GROSCHUFF.

E. H. Schulz und B. F ie d le r , Untersuchung eines gebrochenen nahtlos geiogenen 
Bohres. VfF. beachreiben die Untera. eines (wahrscheinlich durch starkę Stauchung) 
gebrochenen nahtlos gezogenen Stahlrohres. Das Materiał hatte durch starkę 
Scblackeneinscblusae und eine von der n. abweichenden PreByerarbeitung eine 
atellenweise sehr ungunstige Gefugeausbildung erhalten. Die Untera. ist ein be- 
merkenswerter Beitrag fiir die Moglichkeit durch ein besonders geeignetes Gefuge- 
untersuchungaverf. (daa neue Atzmittel von O b e r h o f f e r ) Eracheinungen zu er- 
kliiren bei Werkatlicken, die nicht nur nach Zus. und Festigkeitaeigenschaften 
durchaus ala n. anzusprechen sind, sondern bei denen auch nach den iiblicben 
VerfF. der Gefiigeuntera. yerhaltnismaBig einwandfreie Bilder erhalten werden.

E. H. Schulz, Seigerungen und Spannungen im Stahl. Vf. gibt ein zusammeu- 
faasendes Ref. uber tertchiedene Arten von Seigerungen (Fein- u. Grobseigerungen, 
oder Krystall- und Blockseigerungen), sowie Uber Seigtrungsspannungen und Holi- 
faserbruch im Stahl. (Vgl. Metali 1920. 4; C. 1920. II. 534.) (Stahl u. Eisen 40.

E rd m an n  K otliny , Einiges aus der Werkstatte des Edelstahlwerkers. 1. Ein- 
(lufi der Desoxydation und der Erstarrungsdauer au f die Giite von E lek tro -Chrom-

(Stahl u. Eisen 40. 21—24. 1/1.) G r o s c h u f f .

27— 28. 1/1.) G r o s c h u f f .
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nickelstahl. Bei der Erzeugung yon Edelstalil spielen sorgfaltige Desoiydation und 
die GieBtemp. bezw. die Erstarrungsdauer eine groBe Kolie. Vf. teilt einige Ver- 
suchssehmelzen yon Chromnickelfitahl im H ź r a u l t  sehen Ofen mit. Die Gttte des 
rasch erstarrten und gut desosydierten Materials entspricht yollkommen den hohen 
Anforderungen, die vom Auto- und Flugzeugbau an die Gute des Konstruktions- 
materials gestellt werden. Das schlecht oxydierte ist nicht einwandfrei. Wenn es 
auch entsprechende Giitewerte (ZerreiB- und Kerhschlagwerte) zeigt, so ist das 
Bruchaussehen doch komig. Ebenso ist auch die Erstarrungsdauer auf die Gute 
des Stahl yon EinfluB. Je  langsamer die Schmelze erstarrt, um so starkere Quer- 
struktur zeigt sich im yerarbeiteten Zustand; eine allzu stark ausgepragte Quer- 
struktur ist ebenfalls qualitativ lcein Vorzug. (Stahl u. Eisen 40. 41—45. 8/1. 
Traisen in Nieder-Ósterreich.) G r o s c h u f f .

K. M eerbach, llber einige Falle von Sifibildungen an schiueren Stahlwalzen. 
(Mitteilung aus dem WalzwerkausschuB des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.) 
Vf. berichtet uber Risse an schweren Stahlwalzen, die zum Teil den Bruch der 
Walze zur Folgę hatten, und die chemische und metallographische Unters. einiger 
Walzen. Die Briiche bei Stahlwalzen lassen sich ihrer Entstehung nach in drei 
Arten zusammenfassen. Bei der ersten ist lediglich Materialsprodigkeit infolge un- 
geeigneter chemischer Zus. oder ungeniigenden AusglUhens die UrBache. Die zweite 
Art (Oberflachenrisse, die allmahlich in das Innere fortschreiten) ist durch Warme- 
spannungen yeranlaBt. Die dritte Art zeigt Risse im Walzeninnern. Sie bilden 
sich wahrscheinlich schon wahrend deB Abkiihlens in der Form und nehmen yon 
Lunkerstellen, Fremdkorpern oder dergl. ihren Ausgang. (Stahl u. Eisen 40. 
141—45. 29/1. Aachen.) G r o s c h u f f .

O. M uhlhaeuser, Die VerbrennwigsJcammer des Hegeler-Zinkofens. (Vgl. Metali 
u. Erz 15. 260; 16. 323. 538; C. 1918. II. 1095; 1920. II. 179. 402.) Vf. gibt 
eine eingehendere Beschreibung der Verbrennungskammer des Zinkofens. (Metali 
u. Erz 17. 1—4. 8/1.) G r o s c h u f f .

0. N ielsen , Uber die Normalisierung des Kupfers. Bericht uber die Norinali- 
sierung der yerschiedenen Kupfersorten des Handels, erstattet fiir den Unteraus- 
achuB fiir die Normung von Metallen und Metallegierungen. (Metali u. Erz 17. 4 
bis 10. 8/1.) G r o s c h u f f .

B or-K upfer. Da elementares Bor keine Affinitat zum Kupfer, wohl aber zum 
Sauerstoff und anderen Gasen, die sich in Cu auflosen, besitzt, so eignet sich Bor 
gut zum Raffinieren des metallischen Cu. Der Anwendung des Zn oder Mg ist 
die des B yorzuziehen, weil diese beiden Metalle sich mit Cu leicht legieren. Bor- 
Kupfer besteht aus Elektrolytkupfer groBter Reinheit und wird yon der National 
Alloys Limited in Ilford (Essei) erzeugt. Mit gasformigen Borfluorid behandelt, 
eignet es sich ais Desorydierungsmittel bei der Gewinnung yerschiedener Metalle 
und Legierungen. Durch Zusatz yon 1—3%  Bor-Kupfer erhalt man Kupfergiisse 
von sehr hoher Reinheit und Leitfahigkeit. Die radiographische Priifung der-, 
artigen mit Bor-Kupfer hergestellten Kupfers zeigte ein sehr gleichformiges Ge- 
fiige, wiihrend unbehandelte3 Metali merklich porose Stellen aufwies. Bor-Kupfer 
laBt sich bei allen Legierungen anwenden, in denen Cu enthalten ist. (Journ. 
Franklin Inst. 183. 782. Juni 1917. Nach La Chronique industrielle 40. 2. 16/3. 
1917.) J. Me y e r .

P a u l D. M erica , Die Struktur der óbersten Schicht eines verzinnten Kupfer- 
bleches in  Beziehung zu einem merkwurdigen Falle von Korrosion dieses Materials. 
In yerzinnten Kupferblechen eines Daches hatten sich Locher gebildet, die regel- 
maBig an Rissen und Schrammen im Blech auftraten. Diese Locher standen in 
keiner Beziehung zur Beanspruchung des Materials. Eine Unters. ergab, daB das 
▼erzinnte Kupferblech sich aus mehreren Schichten zusammensetzte. Ober dem Cu
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war eine diinne Schicht von Cu8Sn, dann folgte eine diinne Schicht des H e y COCK- 
NEYiLLEschen Gefiigebestandteiles H  und schliefilich eine Schicht des Cu-Sn- 
Eutektikuins. Bei den korrodierten Blcchen waren diese Schichten nur dttnn, un- 
gefahr 0,012 mm. Atzyereuche und Messungen der EK der verschiedenen Schichten 
zeigten, daB die Legierungen elektronegativer, d. h. leichter angreifbar ais das 
reine Cu waren. Die EK gegen reines Cu betrug —5 bis —80 Millivolt. W ird 
nun in den verzinnten Blechen das Cu durch einen Riss bloBgelegt, so bildet sich 
ein galvanisches Element, in dem das Cu. aufgelSst wird und sich so allmahlich 
Locher bilden. (Journ. Franklin Inst. 183. 350—51. Marz 1917. U. S. Bureau of 
Standards, Tochnical Paper Nr. 90.) J . M e y e b .

R o b e rt J . A nderson, Ferromangan in  der Eisen- und Słahlindustrie. Vor- 
sehlage und Betrachtungen, wie dem Manganmangel, der sich infolge des Krieges 
in den U. S. A. zeigt, abgeholfeu werden kann. Es werden die Fundorte fiir 
Manganerze besprochen, ferner wird die Produktion an Ferromangan und an 
Spiegeleisen tabellarisch und in Kuryenform dargelegt und die Verwendung des 
Mangans in der Eisen- und Stahlindustrie erortert. Zum SchluB wird auf die 
Anwendung des fl. Fcrromangaus hingewieseu. (Journ. Franklin Inst. 183. 579 
bis 592. Mai. 1917. Cleyeland, Ohio.) J. Me y e k .

H alfm ann, Uber die Normalisierung von WeifSmetallen. Bericht iiber die Nor- 
malisierung von Weifiguflmełallen (Legierungen von Sb, Sn, Cu, Pb, wie Babbit- und 
Britanniametall und Hartblei), erstattet fiir den UnterausschuB fiir-die Normung von 
Metallen und Metallegierungen. (Metali u. Erz. 17. 11—12. 8/1. [18/11. 1919.] 
Berlin.) G r o s c h u f f .

IX. Organische Praparate.
F a rb e n fa b r ik e n  vorm . F rie d r . B ayer & Co., Leverkusen bei Coln a. Rh., 

Verfahren zur elektrolytischen JReduktion organischer Stoffe mit Hilfe aus Blei oder 
Bleilegierungen bestehender Kathoden, dad. gek., daB man zwecks Vermeidung 
des den Reduktionsvorgang storenden Einflusses der gebildeten Bleióle derartig 
angeordnete Kathoden yerwendet, daB ihre Lage von der Horizontalebene nicbt 
oder nur wenig abweicht, u. ihre wirksame Oberflache hach unten gekehrt ist. — 
Die Bleiole bilden sich lokal und fallen, sobald sie TropfengroBe erreicht haben, 
von der Kathode ab. Die Elektrodenoberflache bleibt blank u. damit gut wirksam. 
In  diaphragmalosen Zellen fallen die Bleiole durch den Kathodenraum in den 
Anodenraum u. werden durch entwickelten Sauerstoff rasch zerstórt unter B. yon 
Bleiosyd, das sich mit der Schwefelsaure des Anolyten zu Bleisulfat umsetzt. Iu 
Diaphragmenzellen gibt man zweckoiaBig dem Diaphragma eine geringe Neigung; 
die Bleiole sammeln sich dann an der tiefsten Stelle, von wo aus sie aus dem 
App. entfernt werden konnen. Die Patentschrift enthiilt ein Beispiel fur die Re- 
duktion von Actton mit einer Stromausbeute von 80—90#/o- (D R P .  303303 , 
KI. 12 o vom 20/3. 1917, ausg. 19/1. 1920.) Ma i.

A lex an d er H erzfeld , Berlin-Grunewald, und G eorg L endrt, Berlin-Wilmers- 
dorf, Verfahren zur Gewinnung wasserlSslicher Erdalkalisalze organischer Sduren 
aus den durch Oxydation yon Kohlenhydraten erlialteneu Reaktionsgemischen, z. B. 
yon gluconsaurem Calcium, in der Weise, daB die in den Reaktionsgemischen vor- 
handenen anorganischen u. Nebenproduktsaurcn durch Zusatz yon Alkalien u. die 
zu gewinnende organische Saure durch Cberfuhrung in das Erdalkalisalz neutrali- 
siert werden, und das Erdalkalisalz zur Krystallisation gebracht wird. — Es wird 
aus dem Oiydationsgemisch des Traubensuckers mit Brom nach Entfernung des 
nicht yerbrauchten Broms durch Yakuumdest. und Best. der Bromwasserstoffsaure 
im Riickstand durch Silbertitration, Zusatz der aus der Analyse tiir die B. von 
NaBr berechneten Menge NaOH und Abstumpfen der organischeu Siiure mit Kalk
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das Caloium Balz der Gluconsaure gewonneu. Bel Anwendung von Rohrzucker findet 
sich die abgcspaltene Lavulose im F iltrat des Calciumsalzes der Gluconsaure ge- 
mischt mit Bromnatrium. (D.R..P. 3 0 3 2 8 2 , KI. 12o vom 19/2. 1916, ausg. 26/1.
1920.) M a i .

W a lte r  Spitz, Eichwalde b. Berlin, Yerfahren zur Herstellung von organisćhen 
Derivaten des Jodcalciums, dad. gek., daB man wss. oder alkoh. Lsgg. von Jod- 
calcium auf wss. oder alkoh. Lsgg. neutral reagierender organischer Ammoniak- 
deriyate, wie z. B. freier oder verketteter Aminosauren oder von Harnstoffen, ein- 
wirken laBt und die entstandenen Doppelverbb. durch Eindampfen oder freiwillige 
Kryatallisation in fester Form abscheidet. — Glykokolljodcalcium, CaJ,[CH,(NH,) 
C O jH J^H .O , krystallisiert aus der wss. Lsg. der Komponenten in weiBen, pris- 
matischen Nadeln, zers. sich oberhalb 275° unter Braunfarbung, ohne zu schm ; in 
k. W. mit neutraler lik. 11., in 50%'g. A. wl., in absol. A. fast unl. DaB Jod wird 
durch salpetersaures Silbernitrat nicht yollstandig ausgefallt. — Harnstoficalcium- 
jodid, CaJ,[CO(NH,),]a-2H sO, durch Kochen yon Jodcalcium mit Harnstoff, W. 
und einigen Tropfen Essigsaure am RiickfluBkuhler; grofle, weiBe, durchsichtige 
Tafeln, F. 167,5°; in W. und A. 11.; das Calcium wird durch ammoniakal. Ammo- 
mumoxalat quantitativ ausgefallt. — Glycylglycinjodcalcium, (C4H8NsO,),CaJ, • 2 H ,0, 
weiBe Nadeln, zers. sich oberhalb 200° unter Jodabscheidung, ohne vorher zu 
schm., in k. W. 11., in  50°/oig. A. w l., in absol. A. unl. — Alaninjodcalciutn, 
(CjlljNOj^CaJj-2H ,0 ; F. 115°; in k. W. u. 50<>/oig. A. 11., in h. A. 1. Die Verbb. 
sind luftbestiindig, nicht zerflieBlich und therapeutisch yerwendbar, sie werden im 
Gegensatz zu Calciumjodid durch Kohlensiiure nicht zers. (D B..P. 318343, KI. 12q 
vom 11/3.1916, ausg. 23/1. 1920.) Ma i .

H einr. B am b erg e r, Uber neue Ausgangsmaterialien zur Darstellung beizen- 
farbender Azofarbstoffe. o-Nitrophenol yerwandelt sich beim Auflósen in Schwefel- 
sauerchlorhydrin in das Sulfochlorid. Ein billigeres Verf. zur Darst. ist die Einw. 
von o-nitroplienolsulfosauren Salzen auf Chlorsulfosaure. Analog erha.lt man das 
o-Nitro-kresol-p-sulfochlorid und das o-Nitrosalicylsulfochlorid. Diese Verbb. setzen 
sich in die Sulfarylide um, wenn man sie mit 2 Molekiilen Aminen in einer Lsg. 
in Kk. bringt. Durch Reduktion erhalt man neue o-Aminophenolderivate, die ais 
wertyolle Ausgangsmaterialien fiir beizenfarbende Mon- und DisazofarbstoflFe dienen. 
Einige dieser Derivate sind in Schweizer und franzosischen Patenten der Gesell- 
schaft fiir chemische Industrie, Basel, enthalten; der Vf. stellt sein Urheberrecht 
ais Erfinder fest. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 8. 6/1.1920. [21/11. 1920.] Basel.) J u n g .

Oskar M a tte r, Coln a/Rh., Verfahren zur Darstellung von gechlorten Nitro- 
naphthalinen, dad. gek., daB Chloradditionsprodd. des Naphthalins bei niedcrer 
Temp. mit Salpetersaure behandelt u. die entstandenen Prodd. mit W . oder saure- 
bindeuden Mitteln erhitzt werden. — Das aus Naphthalindichlorid u. SalpeterBaure,
D. 1,5, dargesiellte Nttronaphthalindichlorid liefert mit kochendem W . oder beim 
Erhitzen mit Kalkmilch 1,8-Chlornitronaphthalin, F. 93—94°, das bei der Reduktion 
mit Zinnchlorur und Salzsaure 1,8-Chlornaphthylamin, F. 88—89®, gibt. — Aus 
Naphthalintetrachlorid und Salpetersaure, D. 1,5, erhalt man ein harzartiges Nitro- 
‘naphthalintetrachlorid, das mit Methylalkohol u. Soda oder mit Bzl., Methylalkohol 
und Natriumbicarbonat bei 140—150° 5,8-Dichlor-l-nitronaphthalin, F. 94°, liefert, 
aus dem mit Zinn u. Salzsaure 5,8-DiM or-l-naphthylamin, F. 104—105°, entsteht. 
(DR.P. 317755, KI. 12o vom 12/2.1918, ausg. 29/12.1919.) M a i .

T e tra lin , G. m. b. H ., Berlin, Verfahrcn zur Beinigung des Delcahydronaph- 
thalins, dad. gek., daB man die bei unvollkommener Hydrierung des Naphthalins 
erhaltenen, das Dekahydronaphthalin euthaltenden Hydrierungsgemische mit fluss. 
schwefliger Saure behandelt. — W ahrend sich Naphthalin u. seine niederen Hydrie- 
rungsstufen, niimlich das Tetrahydro-, das Sexahydro- u. das Octohydronaphthalin
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mit fl. schwefliger Saure leiclit in Lsg. bringen lassen, ist das Dekahydronaphthalin 
in diesem Losungsmittel praktisch unl. (D.R.P. 310781, KI. 12 o vom 29/9. 1917, 
ausg. 4/12. 1919.) M a i .

Xn. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
S eltene  G um m iarten . Alphabetische Zusammenstellung seltener Gummiarten 

unter Nennung der sie liefemden Pflanzen und kurze Charakteristik ihrer wesent
lichen Eigenschaften. (Farben-Ztg. 25. 867. 14/2.) SO y e b n .

Ź. de W iłdem an , Krankheiten der Hevea. Vf. besprieht die neueren Arbeiten 
und Erfahrungen auf dem Gebiete der Krankheiten der Heyeen in Kautschuk- 
plantagen und ihre Bekaonpfung. (Caoutehouc et Guttapercha 17. 10188—90. 
15/2.) F o n r o b e r t .

G. V ern et, U ber die Ursachen der natiirlichen Koagulation des Milchsaftes 
von Hevea brasiliensis. Yf. yertritt die Ansicht, daB bei der natiirlichen Koagulation 
des Milchsaftes yon Hevea die von gewissen Mikroorganismen auf Kosten der vor- 
handenen Zuckermengen gebildete Saure die einzige notwendige und geniigende 
Ursache ist, das Phanomen der natiirlichen Koagulation zu erklaren. E r tritt da- 
her den Ansichten yon Tw iss u. W h i t b y  entgegen, die die naturliche Koagulation 
der direkten Wrkg. bestimmter Mikroorganismen zuschreibcn.

Vf. zeigt, daB auch gckoehter, also yon Mikroorganismen freier Milchsaft sich 
durch Sauren koagulieren laBt, daB Toluol und Thymól selbst Koagulationsmittel 
sind, daB Kaliumcyanid infolge seiner alkal. Rk. die Koagulation aufhalten kann, 
und daB mit Zućker gesattigter Milchsaft nicht schnell koaguliert. Alle seine Verss. 
fuhren den Vf. irnmer wieder zu der Ansicht, daB die Koagulation des Milchsaftes 
von Heyea brasiliensis ein Phanomen ist, daB dem der Saurefermentation yollig 
parallel geht, und daB die Siiure, die durch diese Fermente gebildet wird, fiir sich 
allein geniigt, den Vorgang zu erklaren. (Caoutehouc et Guttapercha 17. 10193 bis 
10195. 15/2.) F o n r o b e r t .

V ictor H en ri, Studie iiber die Zugfestigkeit von durch Koagulation des Milch
saftes erhaltenem Kautschuk. Durch Koagulation yon Milchsaft mit H,SO« in Ggw. 
yon Phenol hat man yerschieden dicke Kautschukblatter erhalten, die selir zśih u. 
gleichzeitig elastisch sind. Mit diesem Materiał machte Yf. yerschiedene Verss. 
Die Zugfestigkeit wurde mit einem App. nach B r e u i l  bestimmt (siehe Original).

1. Zugfestigkeit und E lastizitat des nicht mlkanisierten Kautschuks. Z erreiB t 
erst bei 190 g Belastung auf den qmm. Die bleibende Dehnung ist minimal. Es 
ist der erste Rohkautschuk, der gleichzeitig zah und elastisch ist. — 2. Versuche 
iiber den Kin/lup der ILitze a u f den nicht vulkanisierten Kautschuk. Die Dehnbar- 
keit des nicht yulkanisierten Kautschuks nimmt durch Erhitzen auf 100° zu, die 
bleibende Dehnung wird groBer, dagegen yerandert sich die Zugfestigkeit nicht. 
Der Kautschuk wird plastischer und weniger elastisch. — 3. Zugfestigkeit des 
mlkanisierten Kautschuks. Vulkanisation im Schwefelbad bei 135—140°. ZerreiB t 
bei 666 g Belastung auf den qmm. — 4. Vergleich mit mlkanisierter Handelsware 
von Feuille anglais. ZerreiBt bei 180 g Belastung. — 5. Einflufi der Temperatur 
a u f den vulkanisierten Kautschuk des Milchsaftes. 20 Minuten bei 100° sind ohne 
jeden EinfluB, dagegen durch Erhitzen auf 110° wahrend 4 Stdn. geht die Zug
festigkeit und Elastizitat herab. Das Muster reiBt dann statt bei 666 g schon bei 
220 g Belastung. — 6. Vergleich mit einigcn Besultaten der veroffcntlichten Zug- 
festigkeiten durch verschiedene Autoren. Diese sind alle niedriger. Der yorliegende 
Kautschuk ist mit seiner Zugfestigkeit von 666 g auf den qmm, seiner Dehnbarkeit 
auf das 7,6-fache und einer bleibenden Dehnung yon 7 mm unter den angegebenen 
Bedingungen ais erstklassig zu bezeichneD. (Caoutehouc et Guttapercha 17. 10196 
bis 10202. 15/2.) F o n r o b e r t .
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Am ericus, liatschlugc zur óJconomischen Produktion von Kauischukicaren und  
Nułzbarmachung von Fabrikabfallen. I I .  (I. vgl. India Rubber Journ. 59. 101; 
C. 1920. II. 406.) W eitere Bemerkungen zur okonomischen Durchfiihrung des 
Betrłebes in Gummifabriken durch Zusammenlegen der vielfach getrennten Arbeiten, 
richtige Dosierung der Arbeitsleistungen der Maschinen usw. u. Wiedergewinnung 
der gebrauchten Losungamittel. (India Rubber Journ. 59. 143. 24/1.) F o n ro bert .

C. W. B edford  und W infield  Scott, Eeaktionen der Beschleuniger wiihrend der 
Vulkanisałion. Die starksten organischen Vulkanisationsbeschleuniger sind zur- 
zeit die Einwirkungsprodd. von C3a auf starkę organische Basen. Dag beste Bei- 
spiel ist das Piperidinsalz der Piperidyldithiocarbaminsaure. Diese Korper wirken 
nicht, wie D ubosc angibt, durch Abgabe von Schwefel — mit absolut schwefel- 
freien Korpern konnte keine Yulkanisation erzielt werden —, sondern offenbar durch
B. von Thiocarbaniliden. — Vff. besprecben besonders die Wrkg. yon Methylen- 
verbindungen aliphatischer und aromatischer Aminę, wie z. JB. Anhydroformaldehyd- 
anilin. Dieses liefert beim Erhitzen mit S bei 1 3 0 — 150° CSa u. HaS. Dadurcb 
werden indirekt Dithiocarbamate gebildet, die neben den direkt gebildeten Thio- 
carbaniliden beschleunigend wirken. Methylendiphenyldiamin liefert in gleicher 
Weise: 1. Eine kleine Menge des Thiocarbauilids. — 2. Anilin durch eine Semidinrk. 
mit sich selbst. Durch bereits yorher eingetretene Rk. mit S entstehen durch die 
Spaltung Ycrbb. von hoher beschleunigender Kraft. — 3. Durch Einw. des nach 2 
abgespaltenen Anilius auf das Diamin entstehen weiter neue Verbb., die mit S 
Vulkanisationsbeschleuniger vom Typ der Thiocarbanilide bilden. — Die Hauptrk. 
der.Korper ist jedenfalls die Ersetzung der Methylengruppe durch die Thiocarbonyl- 
gruppe.

Hexamethylentetramin reagiert bei der Yulkanisation au fS  unter B. zahlreicher 
Verbb., unter denen sich HaS, NH, u. CS, befinden. Die beiden letzteren hat 
Dubosc ubersehen. Diese scheinen aber die B. von Dithiocarbamaten zu ver- 
urEachen. — Ganz allgemein ist daher zu sagen, daB organische Beschleuniger mit 
Methylengruppen nach Art der angegebeneu mit S leicht unter B. von Thioharn- 
stoffderivaten reagieren, und da8 diese Rkk., die bei Vulkanisationstempp. statt- 
finden, yielleicht einiges Licht in den Mechanismus der Vulkani8ationsbeschleuniger 
iiberhaupt bringen konnen. (India Rubber Journ. 59. 277—78. 14/2.) FONROBERT.

D. R epony, Entfernung der Lósungsmiltel von getauchłen Kautschukicaren. Da
Kautschuk eine kolloidale Lsg. mit den verschiedensten Losungsmitteln bildet, so 
ist die Entfernung des Losungsmittels oft sehr schwierig, zumal sich beim Ein- 
dunsten erst eine oberflachliche Haut bildet, die vor weiterer Einw. schiitzt. A., 
Chlf. u. CSj yerbieten sich neben dem hohen Preise aus physiologischen Griinden. 
Vf. bespricht die Extraktion yon Bzl. aus getauchten Kautschuk waren mittels A. 
und Aceton. Der A. wird ebenso wieder mit W. estrahiert. Zur Trenmwg von 
A. u. Bzl. kann man sich bisher nur der peinlichen fraktionierten Dest. bedienen. 
(India Rubber Journ. 59. 257—58. 14/2.) F on ro bert .

G. St. J. P e r ro tt  und A. E. P lnm b, Einicirkung des Wetters a u f Kautschuhgas- 
maskenfabrikate. Vff. yersuchten die Einw. des-W etters auf 11 yerschiedene mit 
Kautschuk hergestellte Gasmaskenfabrikate. Die Proben wurden mit und ohne 
Glasbedeckung dem Licht und der Luft an zwei yerschiedenen Orten Amerikas, 
die sich durch starkę Temperaturunterschiede unterscheiden, langere Zeit auBgesetzt 
und in bestimmten Interyallen auf Durchlassigkeit, Acetoneoctrakt und Zugfestigkeit 
untersucht. Eine dritte Reihe wurde der sog. beschleunigten Behandlung bei er- 
hdhter Temp. unterworfen. Die Ergebnisse wurden mit den Analysenresultaten der 
yerschiedenen Sorten in Beziehung gebracht, ferner auch die Einw. von Kriegs- 
gasen, wie Phosgen und Chlorpikrin, untersucht.

Dio Resultate werden wie folgt zusammengefaBt: Mit Ausuahme der Fabri-
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kute einer Fabrik yersehlechterten sich die Proben nur sehr langsam innerhąlb 
einer Periode von 100 Tagen. Eine allgemeine Bezieliung besteht in dem An- 
wachsen des Acetoneitraktes u. dem Steigen der Durchlassigkeit. Die bei kalterer 
Durchscbnittatemp. (58° F.) dem W etter ausgesetzten Proben hielten sich langer ais 
die bei hoherer Temp. (73° F.). W urde die Kautachukseite nach unten gelegt, so 
war tiberhaupt wiihrend der ganzen Zeit keine sichtbare Verschlechterung fest- 
zustellen. Schutz vor ultrayiolettem Licht durch Auflage einer Glasplatte ergab 
keinen Unterachied. Die beschleunigte Behandlung bei 1309 steht nicht in 
einem bestimmten Verhaltnis zu den normalen Einwirkungen bei der Aussetzung 
der Proben dem Wetter.

Die Zugfeatigkeit nahm bei allen Fabrikaten durch die Behandlung um etwa 
15% ab. Phosgen zersetzt die Fabrikate bei Anwendung hoher Koni. in 15 Stdn. 
Die chemische Analyse der Fabrikate ergab, daB iiber 10% Bitumen nicht wunschens- 
wert sind, und daB 20°/o Kohle besonders gegen Sonnenlicht schiitzt. Je  hoher der 
Kautschukgehalt, und je  geringer der Fiillstoffgehalt, desto besser die Widerstands- 
kraft. Im allgemeinen entsprachen die Muster mit der einen erwahnten Ausnahme 
den zu stellenden Anforderungen. Die Arbeit enthiilt eine Reihe von Tabellen 
iiber die gefundenen Werte. (Joum. Ind. and Engin. Chem. 11. 438—43. 1/5. 1919. 
W ashington, D. C., American Univ. Exper. Station, Research Diyiaion, C. W. S., 
U. S. A., Gas Mask Research Section.) F onrobert.

A ndre Dubosc, Der Chićlekautschuk oder Kaugummi. Vf. beachreibt den Kau- 
gummi, der ais Grundlage den Chiclekautschuk yon S apo  ta  a c h r a s  M ili. eut- 
halt. Eine yollstandige Analyse des Kaugummis ergab folgende Resultate: D.
1,0079, F. 81°, 3,907% Feuchtigkeit, 12,242°/0 Wasserextrakt\ davon 2,896°/0 Zucker 
und 6,725°/, Pektinstoffe, 61,374% Acetonextrakt. Darin 18,760°/o Essigsaure und 
42,614°/0 Ćholesterin, ll,208°/o Atherextrdkt, 2,563% Toluolextrakt, 6,531 %  Asche
mit 4,932% CaCOa und Spuren von Phosphaten, Silicaten, M g  und Fe, 2,175% 
Kautschuk. — In  weitgehendem MaBe wird der Kaugummi auch mit Hilfe von 
Harzen aus Dead Borneo oder mit dem geronnenen Milchsaft des Caimition (Chry- 
sophyllum Caimito L.) hergestellt. (Caoutchouc et Guttapercha 17. 10195—96. 
15/2.) F onrobert.

A. M ailhe , Der synthetische Kautschuk. Kurze tłbersieht der bekannten Wege 
u. Methoden zur Darst. des kunstlichen Kautschuks. (Caoutchouc et Guttapercha
17. 10181—85. 15/2.) F onrobert.

O skar S k a lle r , Berlin, Verfahren zur Herstellung von geruchlosen Saugern 
aus Celluloseestern und ais Erweichungsmittel wirkenden hochsiedenden Estern 
organischer Sauren, darin bestehend, daB die Sauger aufeinanderfolgend mit yerd. 
Ammoniak, dann mit der verd Lsg. eines Osydationamittels (WasserstoflFauperoiyd) 
und schlieBlich mit einer angewiirmten Kochsalzlsg. behandelt werden. (D.R.P. 
301758, KI. 39 b vom 10/2. 1917, ausg. 10/1. 1920.) Ma i.

E ine  Spezifizierung der KauUchukstopfen. Daa A m e r ic a n  B u re a u  of 
S ta n d a r d s  (W a s h in g to n  D. C.) hat eine genaue Standardierung der Kautschuk- 
stopfen ausgearbeitet, die hier wiedergegeben wird. Einzelheiten sind aus dem 
•Original zu ersehen. Folgende Priifungen und Vorschriften werden genau be- 
schrieben: 1. Materiał. Mindestens 65% Kautschuk-KW-stoff. Hochstens 1%  freien
S. — 2. Mafie. Die Dimensionen von 13 Sorten sind festgelegt. — 3. Zusamtnen- 
driićkbarkeit. — 4. Widerstand gegen Dampf. 5 Tage in Dampf von 100° darf nur 
geringe Veranderungen erzeugen. — 5. Widerstand gegen Sauren (Probe, die nur 
fiir Spezialprodukte in Betracht kommt). Ea wird speziell das Verhalten gegen HC1 
festgelegt. — Auch die Methoden der einzelnen Bestimmungen und der Analyse 
werden genau beachrieben und festgelegt (India Rubber Joum. 59. 278—79. 
14/2.) F onrobert.
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Je a n  B outaric , Analyse der Kautschuhnaterialien. Vf. bespricht die bekannten 
Methoden zur Analyse von Kautschukwaren. Asćhe\ Gesamtschwefel; Mełalle; ge- 
bundener Schioefel-, TJichtc\ Sćhwęfelgehalt des Faktis und der Fiillstoffe. (Caout- 
chouc et Guttapercha 17. 10202—6. 15/2.) F onrobert.

C. W . Sanderson, Die Ausdchnung von Kautschukmischungen wahrend der 
Vulkanisation. Vf. untersucht die Ausdehnung yerschiedener Kautschukmischungen 
wiihrend der Vulkanisation in einem eigens zu diesem Zweck von ihm dargesteliten 
App. In  einem Zylinder befindet sich die Kautschukmischung, u. die Ausdehnung 
wird durch Zeigerwerk auf eine Skala ubertragen. Der Apparat gestattet die An- 
wendung von Druck wahrend der Vulkanisation, um die B. von Blasen zu ver- 
hindern. Bild und Einzelheiten uber die Mafie des App. sind aus dem Original zu 
ersehen. Obgleich es nicht aus den mit dem App. erhaltenen Żabien moglich ist, 
endgultig zu entscheiden, ob eine Mischung in der Praxis gut yulkanisieren wird 
oder nicht, geben sie uns doch ein Mittel zur Unterseheidung von Mustern der- 
selben Mischung an die Hand, die sich nur durch den angewendeten Kautschuk, 
die Art des Walzens oder andere Bedingungen unterscheiden. Dabei lieB sich 
namlich feststellen: 1. Die W erte der Ausdehnungskoeffizienten yerschiedener Kaut- 
schuksorten konnten bestimmt werden. — 2. Je  hoher der Kautschukgehalt, desto 
grSBer die Ausdehnung. — 3. Je  harter der Rohkautschuk ist, desto geringer die 
Ausdehnung. — 4. Je  mehr der Kautschuk gewalzt wird, desto groBer die Aus
dehnung. — 5. Es ist kein Knick in der Ausdehnungskurye an dem Punkt der 
Vulkanisation. — 6. Das Anwachsen der D. wird yerursacht durch den Druck und 
nicht durch physikalische Veranderung oder durch interne Volumkontraktion. 
(India Rubber Journ. 59. 305—9. 21/2.) F onrobert.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Ed. G ogela, Kraut- und Strohfdnger System Dr. E . Prei/3ler. Es besteht in 

einer Holzwalze, die in die zwischen dem Rubenaufzug und der selbsttatigen 
Wage befindliche Rutscbe eingebaut wird an einer Stelle, wo die Riiben in ruhigem 
Gleiten begriffen sind. Durch eine vor der Walze angebrachte Klappe wird be- 
wirkt, daB die Riiben uber die Walze hinweggleiten, wahrend Riibenkraut, Steinchen, 
Stroh usw. dayon erfaBt und ausgeschieden werden. Der Fanger wird gebaut yon 
der Mascbinenfabrik A.-G. vorm. A ugust PASCHEN, Cothen (Anhalt). (Ztschr. f. 
Zuckerind. d. iechoslovak. Rep. 44. 101—2. 15/1. Zdice. Zuckerfabrik.) RUHLE.

F ranz P a u lik , Kontinuierlich arbeitmde Diffusionssaftmalaxeure und automa- 
tische Kalkabmessung in  der Zuckerfabrik Unłer-Cetno. Die Anlage wird an Hand 
einer Lageskizze nach Einrichtung, W irksamkeit und Handhabung beschrieben; sie 
dient dazu, die Kalkzugabe selbsttatig (vgl. Vf., Ztschr. f. Zuckerind. d. Jecho- 
slovak. Rep. 33. 446; C. 1909. I. 1615) und damit unabhangig yom Arbeiter zu 
machen und bei ununterbrochenem Saftflusse eine grUndliche u. gleichmaBige Ver- 
mischung des Kalkes mit dem Safte zu gewiibrleisten. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 
£echoslovak. Rep. 44. 81—82. 18/12. 1919. Unter-Cetno. Zuckerfabrik.) ROh l e .

E duard  P sen icka D oleni Cetno, Bohmen, Yerfahren zum Reinigen von Roh- 
safl bei der Zucker er zeugung, dad. gek., daB dem Rohsaft mit Saturationsschlamro 
durchmischter Saturationssaft in solcher Menge zugefugt wird, daB die Saftmischung 
annahernd neutral, bezw. nur schwach sauer oder schwach alkalisch reagiert. — 
Die Saftmischung wird dann erwarmt, wobei sich ein flockiger Nd. bildet, der 
sich leicht abfiltrieren laBt. Der Saft wird dann mit der noch erforderlichen 
Menge Kalk geschieden und in ublicher Weise saturiert. Eine Krustenbildung auf 
den Heizflachen tritt nicht ein, dagegen wird der Saft yollstandiger yon EiweiB- 
stoffen u. anderen Nichtzuckerstoffen befreit ais nach den bisher bekannten Verf.



606 XV. G a r u n g s g e w e p .b e . 1920. n .

(D .E.P. 318654, KI. 89 c vom 19/3. 1918, ausg. 2/2. 1920. Prioritat [Ósterreieh] vom 
30/4. 1917.) Sc h a r p .

A skan M iille r, Uber das Schaumen der Safte und dessen Verhtitung. Vf. er- 
ortert die Ursachen des Schaumens, MitreiBens von Luft, und beschreibt an Hand 
mehrerer Abbildungen Vorriclitungen, die das Schiiumen beim Ein- und Auslassen 
der Safte yerhindern. (Ztschr. f. Zuckerind. d. Jechosloyak. Eep. 44. 113 bis 
115. 29/1.) Rt)H LE.

D au d e, Zuckergewinnung aus Melasse. Zur Vervollstiindigung der fruheren 
Ubersiehten (Vf., Ztsclir. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1916. 689; C. 1916. II. 961) werden 
noch einige MelasscentzuckerungsyerfF., die bisher vom Vf. noch nicht berflcksichtigt 
werden konnten, an Hand der Patentscliriften zusammenfasscnd eingehend be- 
schrieben. (Ztsclir. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1919. 547—64. Dez. 1919.) R O h l e .

M. R ubehn , Die Kartoffehtarkegewinnung durch Starkeabziehvcrfahrcn. An 
der Hand von 3 Abbildungen beschreibt Vf. eine Stiirkegewinnung und dereń 
Apparatur, die vor den anderen Gewinnungsarten groBe Vorteile aufweist durch 
geringen Flachenbedarf, groBe Obersichtliclikeit, geringste Bedienung, schnellste 
Trennung der Rolistarke vom Fruchtwasser u. rcstlose Gewinnung der Starkę aus 
der Rohmilch. Bei groBten Anlagcn nur eine Hilfskraft und ein Kraftbedarf yon 
etwa 1 PS. — Hierzu bemerkt die Schriftleitung der Ztsclir. f. Spiritusinduslrie, 
daB es sich um die Verwendung der amerikanischen ,,Konzentriertanks“ handelt, 
die auch in U i i l a n d s  Reformsystem benutzt werden. Die vom Vf. behaupteten 
Vorziige sind der Schriftleitung aus der Praxis noch niemals bestatigt worden. 
(Ztschr. f. Spiritusindustrie 43. 44—45. 12/2.) R a m m s t e d t .

H. P ieper, Besćhreibung einer Methode zur raschen Erkennung von Futterruben- 
samen im Zuckerrubensamen. (Vgl. I I e r z f e l d , Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1919. 
415; nachf. Ref.) (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1919. 409—14. November 1919. 
Dresden. — C. 1920. II. 246.) Rt)nLE.

H erzfe ld , Bericht uber die Nachpriifung der Pieperschcn Methode zur raschen 
Erkennung von Futtcrrubensamen in Zitckerrubcnsamcn. (Vgl. Ztschr. Yer. Dtsch. 
Zućkerind. 1919. 409; yorst. Ref.) (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1919. 415—18. 
November 1919. — C. 1920. II. 246.) R O i i ł e .

G. E llro d t,  Bericht uber die im Laboratorium der Vcrsuchsanstalt im Jahre 
1919 untersuchten Gegenslande. I. M e la sse . Es wurden 27 Melasseproben unter- 
sucht, die teils zur Gewinnung yon A ., teils zur Erzeugung yon Hefe b estim m t 
waren. An Hand einer Tabelle wird uber die Zus. dieser Proben berichtet. 
(Brennereiztg. 37. 8493. 17/2.) R a m m s t e d t .

XV. Garungsgewerbe.
R. H einzelm ann , Die neuestm Erfindungen a u f dem Gebietc des Darrens von 

Malz. Ais Erganzung der friiher (Wchschr. f. Brauerei 27. Nr. 18 ff.) beschriebenen 
Erfindungen berichtet Vf. an der Hand yon Patentschrifteu und Abbildungen iiher 
Tlieorie der Malzdarren und Darryerfahren, sowie uber die Einrichtung der Malz- 
darren. Die Besprechung umfaBt den Zeitraum vom Jahre 1910 an. (W ch sch r. 
f. Brauerei 37. 61—65- 21/2. 77—80. 28/2.) R a m m s t e d t .

N a th a n -I n s t i tu t , A .-G ., Ziirich, Schweiz, Yorrichtung zur Yergrojlerung der 
Absatzflache fur die Hefe in  den Garbottichen bei der Herstellung ton Bier, ins- 
besonderc nach dem durch das Pat. 301830 geschutzten Verf., unter Verwendung 
eines Plattengestells mit. schraggerichteten Platten, dad. gek., daB der Winkel der 
Platten so groB gewahlt wird, daB auf ihrer Unterseite die aufsteigcnden Vcrun- 
reinigungen Bich nicht absetzen. — Es werden zweckmiiBig Glasplatten y erw en d e t, 
die auf ihrer Unterseite poliert u. auf ihrer Oberaeite m attiert u. bewcglich ange-
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ordnet sind. (D.R.P. 3 18004 , KI. 6b vom 7/6. 1917, ausg. 3/1. 1920; Zus.-Pat. zu 
Nr. 301830; C. 1918. I. 51; Ztschr. f. angew. Ch. 31. II. 5 [1918].) M a i .

von B iim ker, R . L e id n er und J . A lexand ro ’witscłi, Die vergleichende Sorten- 
prufung der Gerstenbau-G. m. b. H. in  Berlin im Jahre 1919. An Hand von 
mehreren ausfuhrlichen Tabellen und Kurven berichten Vff. iiber Anbauverss. mit
49 rerschiedenen Sorten Gerste an 4 verschiedenen Orten. Einzelheiten miissen 
im Original nachgelesen werden. Die Verss. bestatigen die alte Erfahrung, daB 
ein einjiihriger Vers., selbat an mehreren Orten durchgefuhrt, ein ausreichend 
nicheres Urteil iiber die Vegetationsan8prUche der betreffeuden Sorten nicht geben 
kann. Je zahlreicher die Priifungsstellen, desto scharfer und klarer dasB ild ; desto 
weniger Jahre werden notig sein, um zu voller Erkenntnis zu kominen. (Wchschr. 
f. Brauerei 37. 51—54. 14/2. 65—70. 21/2.) R a m m s t e d t .

Otto R u m m e l, Berlin, Verfahren zum Weichen und Keimen von Getreide,
1. dad. gek., daB das Getreide mit Zellstoffablauge behandelt, bezw. dem zurMalzerei 
zu benutzcnden W. eine gewisse Menge Zellstoffablauge zugesetzt wird. — 2. Verf. 
nach Anspruch 1, dad. gek., daB vergorene Zellstoffablauge verwendet wird. — 
Durch die Herabsetzung der Oberfliichenspaunung wird der WeichprozeB yerkiirzt; 
bei Zufiihrung von Luft wird eine starkę Schaumbildung bewirkt, welche die Sauer- 
stoffaufnahme fordert. Die B. von Schimmelpilzen wird durch die in der Sulfit- 
ablauge enthaltenen Harze verhindert. (D.E.P. 318701, KI. 6a vom 5/12. 1917, 
ausg. 4/2. 1920.) M a i .

E. Z ahm , Die Sterilisation des Bieres durch Filtration. Um die Nachgarung 
des abgefiillten Bieres zu verhindern, kaun man die Mikroorganismen, welche trotz 
der Filtration noch darin enthalten sind, durch Pasteurisieren abtoten. Jedoch 
verliert das pasteurisierte Bier an Geschmack und an Bekommlichkeit, weil auch 
die Enzymo abgetdtet sind, welche den VerdauungsprozeB begunstigen. Durch 
geeignete Filtration lassen sich nun die Mikroorganismen beseitigen, wiihrend die 
Enzyme im Bier enthalten bleiben. Die Filtration bis zur Sterilitiit liiBt sich mit 
den Filtern, die man gewohnlich beim Brauen benutzt, nicht erreichen, auch nicht 
toit Porzellan- und Tonfiltern, wohl aber mit Filtrierapp. die mit Diatomeen- oder 
Infusorienerde beschickt werden. Derartige F ilter konnen auch mit genugend 
groBer Kapazitiit hergestellt werden. Eine Filterbatterie von 110 Zylindem aus 
die6em Materiał, von zwei Zoll Durchmesser und einem FuB Lange hat eine 
Kapazitiit von fiinfzig Halbliterflasclien in der Minutę. (Journ. Franklin Inst. 183. 
388 —89. Marz 1917. Nach Pure Products 13. Nr. 2 . Februar 1917.) J . Me y e b .

XVI. Nahrungsmittel; GenuIJmittel; Futtermittel.
Paul E h re n b e rg , Wilhelm Fleischmann f- Nachruf auf den Begrundcr der 

Milchwirtschaftlichen Lehranstalt Raden in Mecklenburg und des Laboratoriums 
fiir Chemie und Bakteriologie der Milch an der Uniyersitat Konigsberg, den Vf. 
des „Lehrbuchs der Milchwissenschaft11. (Chem.-Ztg. 4 4 . 153. 19 /2 .) J u n g .

M. M ansfeld, Bericht iiber die Tatiglceit der Untersuchungsanstalt fiir JNah- 
rungs- und Genufimittel des Allgem. Ósterr. ApotheJcerrereins vom 1. September 1914 
bis 31. August 1915. Untersucht wurden 960 Proben, von denen 225 beanstandet 
werden muBten. Im yorliegenden Teile werden die Unterss. iiber Branntweine u. 
1'ikore, Brot und Backwaren, Butter und Butterschmalz, Farben, Fleisch- u. Wurst- 
waren, Fruchte, Fruchtsafte und Marmeladen, Futterm ittel und Getreide, Gewurze, 

te, Honig u. Kase erortert. (Ztschr. Allg. Ósterr. Apoth.-Ver. 63. 401—3. 4/12.
RC h l e .

A. P ornet, Uber den EinflufS und die Wirkung verschieden gro/Ser Mengen Hefe 
^ ê eengebacken. In gleieher Weise wie die B e s c h a f f e n h e i t  der Hefe ist 

nach den yorliegenden Versuchen auch die yerwendete M enge der Hefe von
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groBcm EinfluB anf die BeschafFenheit, auf die Porenbildung und demgemaB auch 
auf das Volumen der Gebiicke. Fiir kleinere Teige hat sich das Optimum der 
Hefemengen bei 4% , ohne Vorteig, erwiesen. Eine hohere Zugabe von Hefo ist 
nicht nur zwecklos, sondern sogar schiidlich, dcnn durch hohere Hefemengen wird 
das Volumen der Gebacke wieder yerkleinert, die Elastizitat der Krume verringert 
und die einzelnen Porenwiinde zerstort. Bemerkenswert ist femer noch, daB die 
Farbę der Krume stufenweise mit zunebmendem Hefezusatz dunkler wird. (Ztschr. 
f. ges. Getreidewesen 11. 63—64. Juli 1919. Vers.-Anst. f. Getreideverarbeitung, 
Berlin.) Y olh a rd .

G. W ieg n e r und H. M ehlhorn , Uber die Herstellung sogenannter Prcpkartoffeln. 
Vf. befiirwortet statt des Trocknens die Herst. von PreBkartoffeln, weil bei diosem 
Yerf. bis zu 75% an Kohlen gespart werden konnten. Die Verluste durch den 
abflieBenden PreBsaft sind nicht erheblich; sie betragen hochstens 10%, also nicht 
mehr, ais selbst bei sorgfiiltiger Aufbewahrung von Frischkartoffeln durch Yer- 
atmung verloren geht; man konnte auBerdem noch eine wirtschaftliche Verwertung 
des PreBsaftes anstreben (Ausfallen des EiweiBes, Vergarung der Kohlehydrate). 
In  eingehenden Verss. werden demgemaB folgende Fragen behandelt. Zus. der 
Ausgangskartoffeln, der PreBkuchen und des PreBsaftes, prozentische Yerteilung 
der Nahrstoffe auf Kuchen und Saft, Zus. der Trockensubstanzen von Ausgangs- 
kartofFeln, PreBsaft und PreBkuchen, desgl. der darin enthaltenen Kohlehydrate, 
der Verdauungskoeffizienten fiir Rohprotein und Keinprotein, Starkę und Geldwert- 
berechnung fur PreB- und Trockenkartoffeln, Bewertung der EiweiBverlusto, Menge 
der Trockenprodd. beim direkten Trocknen und beim Trocknen nach Pressung, 
Berechnung der Kohlenersparnis. Zum SchluB wird gezeigt, daB sich aus den 
PreBkartoffeln durch Absieben der Schalenteilchen auch ein gutes KartofFelmehl 
herstellen liiBt. (Journ. f. Landw. 67. 151—70. Nov. 1919. Zurich, Agrik.-chem. 
Lab.) Y o luard .

W illi N en lander, Berlin-Wilmersdorf, Yorrichtung zur Ausfuhrung des durch 
Patent 309446 geschiitzten Vcrfalirens zur Herstellung von leićht verdaulichen 
Kartoffelkonserven, dad. gek., daB in mehreren neben- oder ubereinander liegenden, 
durch Forderanlagen miteinander verbundenen Kammern (I, II, III) in der Kamraer I 
in bekannter Weiee ubereinander gelagerte, durch Auftragwalzen beschickte, ge- 
kiłhlte Trommeln, in der Kammer I I  in der gleichen Weise eingerichtete, aber er- 
hitzte Trommeln und in der Kammer I I I  entsprechend gektihlte Trommeln angeordnet 
sind, so daB die gargekochten KartofFeln abwechselnd auf gektihlte, erhitzte und 
wieder gektihlte Walzen aufgetragen werden. (D.R.P. 317572, KI. 53k vom 5/10.
1917, ausg. 20/12. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 3 0 9 4 4 6 ; C. 1919. II. 68.) Ma i.

W e rn er G abel und W a lte r  K ru g er, Uber die Giftwirkungen der Rangoon- 
bohnen. Es wurde festgestellt, daB fast samtliehe im Handel befindliche Rangoon- 
bohnensorten betrachtliche Mengen Blausaure enthalten, die zwischen 48 und 
357 mg im Kilo Bohnen achwanken. YfF. berichten tiber Verss., die angestellt 
wurden, um die Giftwrkg. derartiger Bohnen fiir Menschen zu ermitteln. Die Verss. 
fiihrten in Obereinstimmung mit den in Frankreich geltenden gesetzlichen Bestst. 
zu dem Ergebnis, daB Bohnen, die in 1 kg weniger ais 200 mg HCN enthalten, 
ais unbedenklich fiir Ernahrungszwecke zu bezeichnen sind. (Mtinch. med. Wchschr. 
67. 214—15. 20/2. Magdeburg.) Bobiński.

Otto B ielm ann und C lara  B ielm am i, Magdeburg, Yerfahren zur Herstellung 
von Saften und Oelees unter gleichzeitig er Gewinnung von Marmelade aus Fr-iichten 
oder ahnlichen pflanzlichen Bestandteilen, dad. gek., daB man die Fruchte o. dgl. i" 
einer aus mehreren hintereinander geschalteten GefaBen bestehenden DifFusions- 
batterie mit zuckerhaltigen, gegebenenfalls gereinigten und verd. Ablaufen der 
Zuckerfabriken oder Raffinerien, z. B. einer Melasselsg., auslaugt. — Die yerw endeten
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Stoffe werden yerlustfrei ausgenutzt. (D.R.P. 303995, KI. 53k vom 25/11. 1916, 
ausg. 22/12. 1919.) Ma i .

H ans E reund, Leipzig, Vcrfahren zur Herstellung eines Kaffeersatzes, 1. dad. 
gek., daB ais Ausgangsmaterinl das Fruchtfleiseh der Kiirbisse (Cueurbita Pepo, 
L.) yerwendet wird. — 2. Eine Ausfuhrungsform der Erfindung nach Anspruch 1, 
dad. gek., daB die Friiehte allein yerwendet sind und durch Schnitzeln, Trocknen 
u. Rósten (in an sich bekannter Weise) verarbeitet werden. — 3. Eine Ausfuhrungs- 
form der Erfindung nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Verwandlung erfolgt in 
Veib. mit stiirkehaltigen Rohstofien dureh hydrolytische Spaltung u. nachtragliche 
Caramelisierung u. Rostung. (D.R.P. 317716, KI. 53d vom 21/10. 1917, ausg. 20/12. 
1919.) " M,u.

A m alie  H o erin g , E r ik a  H o erin g , P a u l H o erin g  und R u th ild  H oering, 
BerliD, Yerfahren zur Herstellung von Tabakersatz, dad. gek., daB die Nadeln von 
Coniferen einer Hydrolyse mit sehr yerd. Saure unterworfen und auch durch Be
handlung mit Alkalilaugen von alkaliloslichen Stoffen befreit werden. — Ais Neben- 
prodd. konnen der wasserlosliche Hydrolyseexlrakt und die mit Lauge gel. sauren, 
harzigen Bestandteile yerwertet werden. (D.R.P. 317202, KI. 79c vom 3/10. 1917, 
ausg. 4/12. 1919.) Ma i .

A m alie H o erin g , E r ik a  H o erin g , P au l H o erin g  und R u th ild  H oering , 
Berlin, Yerfahren zur Herstellung von Tabakersatz, dad. gek., daB die Nadeln yon 
Coniferen mehrere Stunden bei erhohtem Druck erhitzt werden, worauf der erhaltene 
Blatterruckstand, gegebenenfalls nach griindlicher meehanischer Durcharbeitung, 
von den alkaliloslichen Stoffen befreit wird. — Durch das Erhitzen mit W. unter 
Dmck werden die Blatfer geschmeidig und yerlieren ihre Sperrigkeit. (D.R.P. 
317203, KI. 79ć vom 9/12. 1917, ausg. 4/12. 1919; Zus.-Pal. zu Nr. 317 202; s. yorst. 
Ref.) Ma i .

A llgem eine N ah rungsm itte l-G ese llschaft m. b. H ., Berlin, Yerfahren zur 
Hertiellung von Suppen-, Bratcnextrakten u. dyl., dad. gek., daB Fleisch, Seetiere, 
Blut, Pilze u. dgl. mit einer Zuckerlsg. extrahiert werdeD, worauf man die M. nach 
Entfernung des W. earamelisiert, wobei yor oder wahrend der Caramelisierung in 
bekannter Weise Fette, Ole u. Gewiirzstoffo zugesetzt werden konnen. — Die An- 
wesenheit yon Zueker maeht die Extraktion yollstandiger u. yerhindert beim Ein- 
dampfen einen Verlust an riechenden und schmeckenden Stoffen. (D.R.P. 317738, 
KI. 53 k yom 23/9. 1917, ausg. 23/12. 1919.) M ai.

G eorgSchnabel,N iederoderwitz i. Sa., Yerfahren zurHaltbarmachung von frischein, 
rohem Fleisch in cinem, seine sofortige Verwendung ais frischesFleisch gestattendenZu- 
atande, dad. gek., daB rohes Fleisch mit. trockeneni Salz unter Umstanden unter Zusatz 
von Gewiirzen eingestiiubt und dann mittels eines unterhalb der Gerinnungstemp. des 
KiweiB gehaltenen Luftstromes so weit getroeknet wird, daB sein Gewichtsyerlust 
nicht mehr ais 30°/o betragt, worauf unter Umstanden eine Verpackung des Fleisches 
111 trockenem Salz erfolgt — Durch das sofortige Trocknen nach dem Einstauben 
mit Salz kann dieses nicht durch Diffusion in das Fleisch eindringen. (D.R.P. 
318337, KI. 53 c yom 4/5. 1915, ausg. 15/1. 1920.) Ma i .

M as L au tn er, Charlottenburg, Yorrichtung zum Fntsalzen ton Speisen, wie 
bahheringen u. dgl., gek. durch zwei in bekannter Weise aus porosen Stoffen (Ton 
°-dgl.) oder mit Blase, Pergamentpapier usw. ilberzogenem, durchlochtem Metali 
bestehenden, zweckmiiBig kugelformigen DialysiergefaBen, welche durch einen hohlen, 
wit einer trichterformigen Offnung yersehenen Bugel miteinander yerbunden sind, 
so daB nach Fullung der Behiilter nnd des Biigels mit W. die eine Kugel o. dgl. 
w die zu entsalzenden Speisen, die andere in reines W. oder in nicht geaalzene 
Speisen getancht und so eine Entsalzung der Speisen durch Dialyse herbeigefflhrt 
werden kann. — Die Anspruclie 2—5 bezieben sich noch auf besondere Ausf&h-

II. 2. iq
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rungsformen der Vorrichtung. (D.R.P. 317683, KI. 53k voin 23/11. 1917, ausg. 
23/12. 1919.) Ma i.

G rim m e r, Untersuchung der Milch der Kuhherde der Domanc Kleinhof 
Tapiau in den Jahren 1913—1918. Die Mileh wurde drei Mai wochentlicfa auf 
Menge, epez. Gewicht und Fettgehalt untersucht und aus diesen Daten Trocken- 
aubatanz, fettfreie Trockensubstanz u. prozentischer Fettgehalt der Trockensubstanz 
ermittelt. Daraus ergeben sich interessante Vergleichszahlen beziiglich der tag- 
lichen Schwankungen, Zuk. von Morgen-, Mittag- und Abendmilch, Einftuli von 
Weidegang, W rkg. der Kriegsfiitterung etc. (Mitt. der Dtsch. Laudw. Ges. 33. 
228—35. 020—23 u. 633—37; Bied. Zentralblatt. f. Agrik.-Oh. 48. 319—24. Aug.
1919. Konigaberg.) Yolhaud.

W annę- und  K alteschutz in  Molkereibetrieben. Nach Erorterung der Vorteile 
guter Wiirmeschutzanlagen im allgemeinen werden die zum Warmeschutz besonders. 
geeigneten Stoffe besprochen und anachlieBend die Frage, welche App. und Rohr- 
leitungen mit Wiirmeschutzmasse zu versehen sind und wie dies sachgemiiB zu ge- 
schehen hat. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 48. 275—79. 1/12. 292—95. 15/12.
1919.) Ruhle.

F . H ering , Leipzig, Yerfahren und Vorrichtung zum Entkeimen von Milch oder 
anderen Fil. durch Erhitzen einer Flachę, iiber die die Fl. stromt, 1 . dad. gek., 
daB die Fl. vor und nach ihrer Beriihrung mit der geheizten Flachę iiber nicht- 
geheizte Fliichen geleitet wird. welche mit der geheizten Flachę in solcher Weise 
zusammenhS.ngen, daB die Fl. von der eiuen Flachę auf die ihr benachbarte ohne 
plótzliche Geschwindigkeitsanderung iibergeht. — 2. Vorricktung zur Ausfiihruug 
des Verfs. nach Auspruch 1, bestehend aus einem Rieselkorper mit von oben nach 
unten zunehmendem Querschnitt, der aus drei iibereinanderliegeiiden Teilen beateht, 
yon denen der obere, der von Flttssigkeitszuleitungen umgeben ist, und der untere, 
an den eine Ablaufrinne angeschlossen ist, nicht gelieizt werden, wahrend in dem 
mittleren eine Heizvorrichtung angebracht iat. — 8. Vorrichtuug nach Auspruch 2, 
dad. gek., daB der Rieselkorper die Form einer von oben nach uuten stiirker wer- 
dendenW aud hat. (D.R.P. 318594, KI. 53e vom 22/3. 1918, ausg. 2/2. 1920.) Mai.

H. Tim pe, Braunschweig, Serstellung einer Sauglingsmilch aus Kuhmilch unter 
Zusatz geringer Mengen losliclier Pyrophosphate, dad. gek., daB frische, auf bekanute 
Weise mit F ett angereicherte Kuhmilch mit einem Gemisch von Natrium- und 
Kalinmpyrophosphat behandelt, der dabei abgeschiedene achweryerdauliche Auteil 
des Caseiua nebst der groBeren Menge der Kalkaalze nach Erhitzen in bekanuter 
W eise durch Zentrifugalkraft entfernt, und die Milcli sogleich mit einer 9% ent- 
haltenden Milchzuckerlag. vermiseht wird. — Es werden auf 1 1 Milch etwa o g 
Alkalipyrophosphatgemisch zugesetzt. Die nach dem gek. Verf. hergestellte Milch 
kann steriliaiert werden und enthalt alle Beatandteile, auch den Kalk, in annaherud 
den gleichen Mengenverhalcnissen und in der leiehtverdaulickeu Form wie die 
Frauenmilch. (D.R.P. 319022, KI. 53 e vom 2/4. 1919, ausg. 11/2. 1920.) Ma i.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; W aschm ittel.
H. K antorow icz, Katalyłische Fetthartu/ng. Au der Hand der Patentliteratur 

wird eiue ttberaicht iiber die katalytische Fetthiirtung gcgeben unter besonderer 
Beriicksichtigung der engliachen und amerikaniaehen Patente. Ausfiihrlicher werden 
Verff. besprochen, welche in den Biichern von Sk it a , F ahkion  und KŁIMONT 
nicht oder nur kurz erwahnt sind. (Seifenfabrikant 40 . 33—35. 21/1. 50—53. 28/1. 
66—86. 4/2. 1920.) Schonfkld .

W inslow  H. H ersch e l, Der Widerstand eines Óls gegen Emulsionierwig- 
Bei stark beanspruchten Maachinen tritt oft eine stórende Emulsionierung des 
Schmierdls auf. Deąhalb ist es wiinachenawert, den W iderstand des Óls gegeu die



Emulflionicning kennen zu lernen. Es werden zu diesem Zwecke 20 ccm des 
betreffeuden Ols und das doppelte Volumen W. bei 55° in einem 100 ccm Zylinder 
von 26 mm lichter W eite 5 Minuten lang mit einei- Geschwindigkeit von 1500 Um- 
drehungen in der Miuute durch eincn Kuhrer geriihrt, der aus einer Metallplatte 
yon 89<20'1,5 mm besteht. Dann laBt man die FI. bei derselben Temp. stehen 
und miBt von Zeit zu Zeit das Volumen des abgeschiedenen Ols. Die maximale 
abgeschiedene Menge wird die Deniulsibilitat genannt. Gute Ole emulsionieren 
nicht, was die seifehaltigen jedoch tun. (Journ. Franklin Inst. 183. 281—33. 
Februar 1917. Aus dem Teehnological Paper Nr. 86 des U. S. Bureau of Stan- 
dards.) J. Meyep..

Ju le s  Cofm an-N icoresti, Die Verfalsch,ung von Olivenol. Olivenol erwies sich 
haufig ais verfalscht durch Zusatz des Oles der Samen von Camelia theifera, dessen 
Nachwcis infolge seiner mit denen des 01ivenols nahe ubercinstimmeuden Kon- 
stanten Schwierigkeiteu begegnet. Das Teesaatol ergibt. weder die Kk. nach 
Baudoin, noch nach H a lp h e n ; setzt man jedoch 10 ccm des Oles mit 10 ccm 
einer Mischung gleicher Volumina konz. H.^S04, HNOs u. W. unter ofterem Um- 
schiitteln 20 Min. in ein kochendes W asserbad, so tritt eine Schwarzung ein , die 
noch in Misehungen mit anderen Ólen mit mindestens 20% schwach erkennbar ist. 
(Pharmaceutical Journ. 104. 139—40. 14/2. Laboratories of the Society of Apo- 
thccaries.) Manz.

B yk-G uldenw erke, Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Her- 
stellung von Speise- und technischen Ólen, darin bestehend, daB man Fettsiiure- 
alkylester polymerisiert, gegebenenfalls unter Mitwrkg. von Sauerstoff oder wirk- 
samen Strahlen, oder daB man die fiir sich oder mit Saueratott oder wirksameu 
Strahlen yerdickten Fettsduren in Alkylester iiberfiihrt. — Leinolfettsaureathylester 
liefert beirn Erhitzen auf 300°. ein Prod. mit der Jodzahl von etwa 100, desBen 
Viscositat zwischen derjenigen von 01iven- und Kicinusol Btelit. — Tranfettsciure- 
iithylester kann bei 80—90° in Uyiollicht mehrere Stunden mit Luft oder Sauerstoff 
behandelt werden, bis die gewiinschte Konsistenz erreieht ist. (D.B..P. 317717, 
KI. 53 h vom 18/5. 1918, ausg. 20/12. 1919.) Mai.

Eugene Schuck, Uber weifSe Waschseife. Es wird die Herst. weiBer IFascft- 
seife beschrieben. (Amer. Perfumer 14. 355—56. Dezember 1919.) S te in h o iis t.

X V in . Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Knnststoffe.

E rnst M uller, Żtber den Wassergeha.lt der Faserstoffe in  seiner Abhangigkeit 
ton dem Fcuchtigkeitsgehalt der Atmosphdre. Fiir Baumwolle, Flachs, Seide, Kamm- 
zug, gewaschene und ungewaschene Wolle wurden die notigen Daten ermittelt. 
(Text. Forschg. 2. 1—8. Februar. Dresden. Deutsches Forschungsinstitut fiir Tex- 
tilindustrie.). ' STjyern.

E. J. B.itchie, Temperaturkontrolle beim Schlichten. Auf die W ichtigkeit der 
Temperaturkontrolle bei der Herst. yon Schlichte aus Starkę ist von P. W. A llk k  
hingewiesen worden. H in c k le y  stellte Verss. iiber den EinfluB der Temp., bei 
der geschlichtet wird, an, ebenso M ac N id e r , der zu dem SchluB kam, daB gleich- 
maBige Innehaltung der richtigen Temp. fiir die Webfahigkeit, den Griff und die 
Festigkeit der Ketten notwendig ist. Die groBte Menge Schlichte wurde bei 180° 
F- aufgenommen, die bei 190° aufgenommeue Menge war nur wenig geringer. Die 
lestigkeit der bei 190° geschlichteten Ketten war 6,6 Pfund und die bei 200° ge- 
schlichteter 3,9 Pfund. Automatische Temperaturkontrolle ist erforderlich. (Chem. 
Engineer 27. 303—4. Dezember 1919.) S uvern .

Leo Meyer, Charlottenburg, Vcrfahren zuni Wasserdichtmachen von Textil-
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stoffen unter Verwendung yon Seife unter eyentueller Mityerwendung von Fett- 
korpem und Metallsalzlsgg., dad. gek., daB die Seife in Form von Seifenschaum 
yerwendet wird. — Bei Verwendung von Seifenschaum statt Seifenlauge wird eine 
wesentliche Ersparnis an Seife erzielt. Stapelkunstseide -wird durch die Behand- 
lung besonders wasaerdicbt, wasserfest, und es wird ein besonders weicher Griff 
der Faserstofife erzielt. (D.R.P. 309131, KI. 8 k yom 24/5. 1918, ausg. 23/1.
1920.) Ma i .

W ilh e lm  Deutsch, W iln, Verf'ahrtn zur Erliallung der Gasdićhtc von CeJlon- 
stoffen, 1. dad. gek., daB man dieaelben einem kurzeń Trankungaprozesse in W., 
wss. Lsg., bez w. Suspensionen von Seifen, Fetten, Fettsiiuren oder fettsauren 
Salzen unterwirft und naeh dem Entfernen der uberschiissigen Feuchtigkeit einem 
Trockenprozesse an der Luft bei gewohnlicher oder bei erhohter Temp. unter- 
zieht. — 2. Verf. naeh Anspruch 1, dad. gek., daB die Stoffe naeh dem unter 1 
gek. Trankungaprozesse in bekannter W eise in essigsaurer Tonerde getrankt und 
getroeknet werden. — Wiihrend dic gewohnlichen CellonStoffe pro 100 qcm u. bei 
30 mm W asserdruck (Wasserstoff) pro Stde. an glatten Stellen einen Gasverlnst 
von 2,2 ccm, an geknickten Stellen einen solchen von 120 ccm und an Stellen mit 
gepreBten Falten einen solchen von 1500 ccm aufweisen, haben die behandelten 
Stoffe bei den angegebenen Abmessungen, Expositionszeit und Oberdruck durch- 
schnittlich in glattem und ungeknicktem Zustande einen Gasyerlust yon 2,4 ccm, 
an geknickten und an Stellen, welche gepreBte Falten aufweisen, einen solchen 
yon 2,6—2,8, bezw. yon 4,8—7 ccm. (D.R.P. 309201 , KI. 8k yom 14/11. 1916, 
ausg. 26/1. 1920. Die Prioritat der dsterr. Anm. vom 11/11. 1916 ist be- 
ansprucht) Mai.

P a u l L angner, Wic steuern wir der Rohstoffnot unserer Textilindustrie? Es 
wird empfohlen Einschriinkung des Verbrauchs beim Konsumenten, weiteste Er- 
fassung ycrschlissener Kleidungsstttcke und W iedergewinnung der Fasem  zu so- 
genannter Kunstwollc und Steigerung der Produktion unserer cigenen Faserstoffe. 
Von den ErsatzstofFen werden die Aussichten yon Holzzellstoff, Nessel, Ginster, 
Typha, Lupine, Stroh-, Hopfen- und Torffaser, Kunstseide und Stapelfaser be- 
eprochen, die Gewinnnng der Ersatzstoffe muB weiter ausgebaut werden. Das 
Rosten und Trocknen muB yereinfacht und yerbessert werden. Die Forschungs- 
nstitu te  n iim n  ihrc E ifah itrgen  austaueehen, es darf nicht jedes fiir sich einem 

besonderen Ziele zustreben. (Wchber. f. Tcxłilind. 35. 1—2. 7/1. 23—24. 14/1. 
43—44. 21/1. Charlottenburg.) SitVERN.

A. H erzog, Zur Kenntnis der Kartoffclfaser. Der Kartoffelstengel ist so faser- 
arm, daB seine technische AufsclilieBung und die mecbanische Ausarbeitung der 
Bastfasern kein lohnendes Ergebnis yerspricbt. Das Verspinnen kann nur naeh 
einem der in der Baumwoll- oder Streichgainspinnerei Ublichen YerfF. Yorgenom- 
men werden. Es ist aber moglicli, daB bei Gemischen von Kartoffelfaser mit 
langeren Fasem  wie Flachs- oder Hanfwerg das in der Bastfaserspinncrei ubliche 
Verf. zum Ziele fiihrt. Ais AufschlieBungsyerf. hat sich die Warmwasserroste ani 
besten bewiihrt. (Text. Forschg. 2. 8—14. Febr. Dresden. Deutsches Forschungs- 
institut fiir Testilindustrie.) StivERN-

G. Schum ann. Leimpraxis. Neutrale weiBe Harzseife ist ungeeignet, sie selzt 
naeh dem Erkalteu dunne braune Lauge ab, wird weiB und glitscht schliipfrig 
durch die Finger beim Hineinfasseu. Durch weniger Soda erhalt man eine brSun- 
liche, fast sehwarze, naeh dem Erkalten seidige Faden ziehende Seife, die beim 
Auflosen zu Hollanderleim eine hochweiBe LeimmilCh ergibt, die yoll ihre Schul- 
digkeit tut. Auch ein Zuvicl an W. in der Harzseife kann sehadlich sein. Schwefol- 
saure Tonerde kann wolil zum Teil durch Schwefelsaurc eraetzt werden, niema 3
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aber yollatandig, und eine Freiliarzleimung muB immer mit Harztonerdeleimung 
yerbunden sein. (Wcbbl. f. Papierfabr. 51. 575—76. 28/2.) SUveiin .

E x p o rtin g en ieu re  fiir  P ap ier- und  Z ellsto fftechn ik , G. m. b. H ., Berlin- 
Wilmersdorf, Verfahren zum Leimen und Impragnieren von Papier, Pappe, Gciecbc 
und ahnlich.cn Stoffen miłtels Tierleims, Gelatine und ahnliclier Stoffe, dad. gek., daB 
der Tierleimlsg. Natriumhydroxyd oder Milchsiiure zugesetzt wird, um das Ein- 
dringen der Tierleimlsg. in die zu behandelndcn Stoffe zu fdrdern. — Auf Zusatz 
yon 2°/0 Natriumhydrosyd, bezogen auf das Gewicht der FI., dringen 30—40°/0ige 
Tierlcimlsgg. in Papier und Pappe ein. MUcluiŁure kaan in Mengen b u  za 30’/o 
bezogen auf das Gewicht de3 trockenen Loims, zugesetzt werden. (D.R.P. 291228, 
KI. 55c vom 3/7. 1915, ausg. 29/9. 1919.) Ma i .

E zp o rtin g e n ie u re  fiir P ap ier- und  Z e lls to fftec h n ik , G. m. b. H ., Berlin- 
Wilmersdorf, Verfahren zum Leimen und Impragnieren von Papier, Gewcbe und  
aJinlićhen Stoffen mit Hilfe von Tierlcim, Casein u. d g l, dad. gek., daB zum Harten 
des Leims oder Caseins Methylolformamid yerwendet wird. — Es genugen etwa 
2°/0 Methylolformamid, bezogen auf das Gewicht des trockenen Leims. Mit groBeren 
Mengen Methylolformamid, z. B. 20°/0, bezogen auf das Gewicht des Papiers, erhiilt 
man ein geschmeidiges, lederartiges Erzeugnis. (D.R.P. 291229, KI. 55e yom 3/7.
1915, ausg: 29/9. 1919.) Ma i .

Max M uller, Finkenwalde b. Stettin, Verfńhren zum Leimen von Papier mittels 
Mischungen kolloidaler Stoffe mit Wasserglas und Fallung des Gemisches durch 
saitre Fdllmittd, 1. dad. gek., daB die Ausfallung der leimenden Substanzen des 
Gemisches von Lsg. kolloidaler Stoffe mit Wasserglaslsgg. durch Zusatz von Sauren 
oder b. Salzen, insbes. von Tonerdeyerbb. oder Gemisehen derselben, teilweise oder 
ganz vor dem Zugeben zur Stoffmasse erfolgt. — 2. Verf. nach Patentanspr. 1, dad. 
gek., daB man dem Leimungsmlttel gleichzeitig Stoffe bcimischt, welche die Halt- 
barkeit erhohen und gleichzeitig fullende oder leimende Eigenschaften oder solche 
gemeinsam haben. — 3. Verf. nach Patentanspr. 1, dad. gek., daB dcm Leimungs- 
mittel wahrend seiner Bereitung Fiillstoffe, Farben oder sonstige Stoffe in Emulsions- 
form zugesetzt werden. — Durch die Ausfallung vor der Zugabe zur Stoffmasse 
werden die Verluste durch AbSieBen von Leimsubstanz in das Siebwasser bedeutend 
vcrmindert; Glanz, Griffigkeit und Vólligkeit des Papiers werden erhoht. Das 
Yerf. eignet sich insbes. zur Herst. von Wertpapieren. (D.R.P. 317948, KI. 55c 
vom 20/7. 1917, ausg. 7/1. 1920.) Ma i .

E m il H euser und Th. B lasw eiler, Rapsstroh ais Papier- und Futtersto/f. Im 
yorliegenden Teile wird die Unters. des Eapsstrohs erortert. Danach enthśilt luft- 
trockenes Rapsstroh (°/0): Cellulose 26,78, Pentosan 21,31, Lignin 35,43, Feuchtig- 
keit 11,59, Asche 4,89. Die Zus. des Rapsstrohes kommt somit der des Roggen- 
und Haferstrohes niiher. Der hohere Ligningehalt des Rapsstrohes laBt schlieBen, 
daB der AufschluB schwieriger sein wird, daB also schSrfere Kochbedingungen an- 
gewendet werden miissen. Nach den Ergebnissen von AufschlieBuDgsyerss. mit 
NaOH unter Druck eignet sich Rapsstroh zur Herst. yon Papierstoff u. Strohkraft- 
futter (ygl. auch Syensk Papperstidning; Papierztg. 42. 2037). (Papierztg. 43. 
503—94. 4/4. 1018. Berlin W. 62. Wissenschaftl. Lab. d. Kriegsausschusses f. Er- 
satzfutter, G. m. b. H.) ROr l e .

W alte r Colditz, Die mittlere Faserlange und die Faserlage in  Fasergebilden. 
Die Methoden zur Best. der mittleren Faserliinge in Gespinsten und der Faserlage 
‘n Papieren sind gekennzeichnet. Eine Faserbartkurye zur Charakterisierung der 
Mcngenycrhaltnisae der einzelnen Faserlangen im Gespinst ist neu entwickelt. 
Ferner ist die Nutzanwendung der MCLLEEechen Bartmethode auf Papier bewiesen, 
wobei man AufschluB erhiilt uber das Mengenverhaltnis der einzelnen Fasern in 
den yerschiedenen Richtungen. Dabei zeigt sich, daB man die SchluBfolgerungen
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aus den gefundenen Rcsultałen zur Charakterisierung der Faserlage und Festigkeit 
e in e s  Papieres nicht allgemein auf alle Papiere iibertragen darf. An Kurven ist 
der Unterschied in der Vcrteilung der Fasermengen zwisclien einem auf einer 
normalen Langsiebmaschine und einer Zylinderpapiermaschine gearbeiteten Papier 
gezeigt, femer derW ert der doppelten Siebriittlung nach dem D.R.P. 257949. Zur 
Erzielung einer gro Ben ReiBlange eines Papieres kornmt es nicht darauf an, mog- 
lichst yiel Fasern in die Lsingslage der Maschine zu bringen, sondcm yor allem 
eine gute Verfilzung der Fasern auf dem Sieb herbeizufuhren. Ober die Struktur 
von Querschnitten von Papieren geben Photographien AufschluB, ebenso iiber Verss., 
die Fasern bei diinnen Papieren durch polariaiertea Licht in einer Richtung deut- 
lich heryortreten, in der anderen Richtung yerachwinden zu lassen (vgl. L e in - 
v e b e r , Kunatstoffe 8. 234—35; C. 1919. II. 24). Uber Verss. von P. K r a i s , aus 
Pergamynpapier Ersatfasern herzustellen, wird berichtet. (Text. Forsclig. 1. 17. bis
25. Mai 1919. 2. 15—22. Februar 1920. Dresden. Deutsches Forschungainstitut fur 
Testilindustrie.) SOy e r n .

W . K., Ersatz fu r  Jutesacke. Beschreibung verschiedener Arten Papiersiicke. 
(Papierztg. 45. 696—97. 4/3.) St)VERN.

E sp o rtin g e n ie u re  fiir P ap ier- und  Z ellsto ffteclm ik , G. m. b. H., Berlin, 
Verfahren sur Herstellung wasserdichter Papier- oder Cellulosegeicebe oder solcher 
Papiergewebe, die sum Teil aus Texłilfasern bestehen, unter Verwendung ein- oder 
beiderseitiger Deckschichten aus Papier, 1. dad. gek., daB das Gewebe und die 
Deckschichten aus Papier zuerst mit EiweiBstoffen getriinkt und dann nach dcm 
Zusammenfiigen gemeinsam gehiirtet werden. — 2. Verf. nach Patentanspruch 1, 
dad. gek., daB jede Papierdeckschicht aus zwei oder mehr Lagen besteht, die mit 
gegen W . dichtendem KlebstofF yereinigt sind. — Die gemeinsame Hiirtung der 
vereinigten Gewebe- u. Papierschichten fiihrt zu einem besseren und haltbareren 
Prod. ais die Hiirtung vor der Vereinigung. (D.R.P. 318700, KI. 55f yom 8/2.
1916, ausg. 2/2. 1920.) Ma i .

Schw albe, Die chcmischtn Eigenschaften der Holssellstoffc. Z usam m enfasaender 
Vortrag auf d e r  Hauptyersammlung des Vereins d e r Zellatoff- u n d  Papierchem iker 
in Berlin yom 4/12. 1917. (W chbl. f. Papierfabr. 49. 848—49. 11/5. 904—5. 18/5. 
952—54. 25/5. 1918; Papierztg. 43 . 686—87. 18/4. 711—12. 21/4. 1918.) ROh l e .

H ngh  H. M oore, Umbau einer Sulfatstoffabrik. Im yorliegenden Teile werden 
das vor dem Umbau geiibte Verf. (Herst. yon SulfatstofF) und seine Nachteile kurz 
dargelegt. (Chem. Metallurg. Engineering 17. 3; Papierztg. 43. 1486—87. 15/8. 
1918.) " RtFHLK.

A k tie b o la g e t C ellnlosa, Stockholm, Verfahren sur Hentellung von Cellulose 
durch Kochen von cclliilosehaltigen Rohstoffen mit schwefelfreier Natronlauge, 1 . dad. 
gek., daB die Kochlauge wiihrend des Kochens mit einer die Reduktion befordem- 
den Kontaktsubstanz, yorzugsweise Queck8ilber, in Beriihrung kommt. — 2. Verf. 
nach Patentanspruch 1, dad. gek., daB ala Kochlauge eine Natronlauge yerwendet 
wird, die etwa 60 g Na,O pro Liter Lauge enthiilt. — 3. Verf. nach Patent
anspruch 1, dad. gek., daB ,als Kochlauge eine Lauge yerwendet wird, welclie 
Ablauge oder in geeigneter Weise yon Lignin befreite Ablauge cnthalt. — Es gc- 
niigt, etwa alle 14 Tage oder in noch liingeren Zwiachenraumen dcm Kocher ein- 
mai einen diinnen (Jberzug von Quecksilbcr zu geben, z. B. durch Fiillen mit 
1 : 10000 normaler HgCl,-Lsg. Das Kochen erfolgt zweckmaBig bei 140—170°, und 
zwar unter Erhfihung des tJberdruckes durch Druckluft. (D.R.P. 317907, KI. 55b 
yom 18/5. 1918, ausg. 30/12. 1919. Die Prioritat der schwed. Anmeldung vom 
1/6. 1917 ist beansprucht.) Mai.

M eyer K anffm ann T ex tilw erk e  A.-G., Tannhausen i. Schl., Verfahren 3t<r 
Herstellung von Garn aus Zellstoff unter Zusatz yon anderem Fasergut beim
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Krempeln auf trockenein Wege, dad. gek., daB der Zellstoff in Form der handels- 
iłblichen Zellstoffwatte der Spinnkrempel zusammen mit den anderen Faserstoffen 
yorgelegt wird. — Man erhalt bei 70"/o Zellstoffwatte und 30°/0 Baumwollabfallen 
ein hinreiehend baltbares Garn, das sich zum Yerweben gut eignet. (D.R.P. 
310 010, KI. 76c vom 4/10. 1916, ausg. 22/12. 1919.) Ma i.

XIX. Brennstofle; Teerdestillation; Beleuehtung; Heizung.
W . N iem an n , Weitere Beitrage zur Gesćhićhte des Bdeuchtungsicesens. Ge- 

schichtliche Abhandlung iiber die Entw. der Óllampe. (Gesehichtsblatt f. Techn. 
u. Ind. 5. 137—41. 1918.) PFLtłCKE.

R. K e lly , Innere Temperalurm der A. C. Generatoren. Bei einer Reihe von 
A. C. Generatoren wurden die auBeren und die inneren Tempp. derselben Schicbt 
mittels eines Thermoelementes gemessen. Die Unterscbiede zwischen beiden Tempp. 
lagen zwischen 0° und 35,5°. Diese bedcutende Diyergenz wird mit Hilfe yon 
Verss. und Bereehnungen zu erklaren yersucht. Es wird dann eine Methode zur 
Berecbnnng der inneren Tempp. auf Grund der einfachen Wiirmcgesetze und 
einiger Yersuchsdaten entwickelt. Der EinfluB yerschiedener Faktoren auf die 
innere Temp. wird untersucht. (Journ. Franklin Inst. 183. 386. Marz 1917. Nach 
Proceedings of the American Institute of Electrical Engineers. 36. Nr. 2. 119. 
Februar 1917.) J. Mey er .

C. J .  R a m sb u rg  und F. W . S perr jr . ,  Nebenproduktenkoks und Yerkokwngs- 
verfahren. Zusammmenfassende Schilderung der Koksgewinnung und der hierbei 
abfallenden Nebenprodukte, der Besehaffenheit der yerschiedenen Kokssorten, des 
Betriebs yerschiedener Koksofen mit besonderer Berflcksichtigung amerikanischer 
Verhiiltnisse. (Journ. Franklin Inst. 183. 391—431. April 1917.) J. Me y e r .

P. S oh lapfer, Die JSrgebnisse der modernen Kohlenforschung und ihre Be- 
ziehmgen zur Gasindustrie. In einem anlaBlich der Generalversammlung des 
Schweizer. Vereins der Gas- und Wasserfacbmanner ąm 2/9. l'Jl7 gehaltenen Vor- 
trage wird die Entstehung der Kohlen, die Entgasung der Kohle bei hoher und 
niederer Temp., sowie unter Druck, die Eitraktion der Kohle und die Einw. yon 
chemischen Reagenzien auf die Kohle kurz besprochen. (Feuerungstechnik 8. 77 
bis 81. 1/2. Direktor d. Eidgen. Prufungsanstalt f. Brennstoffe, Ziłrich.) P f l OCKE.

F rie d rich  B erg iu s und Jo h n  B illw ille r , Essen, Ruhr, Yerfahren zur Her- 
stcllung von flussigen, nrganischcn Yerbindungen aus Steinkohle u. dgl., dad. gek., 
daB man an Stelle von Steinkohle u. dgl. dereń Destillationsprodd. mit Wasser- 
stoff unter hohem Druck und bei erhohter Temp. zur Rk. bringt. — Es gelingt,
Teer durch Erhitzung mit komprimiertem Wasserstoff auf Temp. yon etwa 400° in
eine ziemlich leichtfl. M. zu yerwandeln, aus der sich durch Dest. KW-sioffe yon 
Shnlichen Eigenschaften wie die Erdolkolilenwasserstoffe abtrennen lassem Auch 
Pech kann der Hydrierung unterworfen werden. (D.R.P. 303893, KI. 12o vom 3/4.
1914, ausg. 4/12. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 301231; C. 1919. IL 374.) Mai.

B e rnhard  L udw ig , Munchen, Schutzbekletdung fiir sćhmiedeeiserne Beiniger- 
kdsttn zum Reinigen yon Steinkohlengas, Generator gas u. dgl. von Schwefelwasser- 
tioff oder L u ft  yon Stavb  u. dgl., dad. gek., daB die Innenseite des Reinigerkastens 
mit einem mit der W and yerbundenen Drahtnetz uberzogen ist, das ais Trager ffir 
den dicker ais sonst iiblich ausgefiihrten Anstrich dient. Der Anstrich schiitzt die 
Wandę der Reinigerkiisten gegen den Angriff des Sauerstoffs. (D.R.P. 318671, 
KI. 26d yom 31/3. 1918, ausg. 2/2. 1920.) Ma i.

Theo K autny , Dusseldorf- Grafenberg, Verfahren zur Erzeugung von gelostem 
Acetylen und Anlage zur Ausfuhrung des Verfahrens, 1. dad. gek., daB das in 
einem Entwickler (Fig. 78) erzeugte Acetylen unter seinem Erzeugungsdruck in 
einem mit einem Losungs- oder Absorptionfcmittel geliillten Drnckbebalter aufge-
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speichert wird. — 2. Acetylenanlage nach 1, dad. gek., daB ein das Losungs- oder 
Absorptionsmittel fiir das Acetylen entlialtender Druckbehiilter ais Sainmelraum

und Puffer zwischen Entwickler u. Yerbrauclis- 
leitung geschaltet wird. — 3. Yerf. zur Erzeugung 
von gel. Acetylen nach 1, dad. gek., daB der das 
Losungsmittel fiir das aufzustapelnde Acetylen 
enthaltende Behiilter mit einer saugfahigen, 
porosen Substanz und mit einer solchen Menge 
eines fl. Absorptionsmittels gefiillt ist, daB die 
porose M. nicht bis zu ihrer vollen Aufnahme- 
fiihigkeit durehtriinkt ist, so daB das unten in den 
Behiilter trefende und oben aus ihm abfliefiende 
Gas die aus den unteren fliissigkeitsreicheren 
Schichten mitgefuhrten Diimpfe des Losungs - 
mittels an die oberen flussigkeitsarmeren Sehichten 
abgibt. — Da Losungsfahigkeit u. Druek in be- 
stimmten unwandelbareu Verhiiltnissen zuein-
ander stehen, ergibt sich auf diese Weise eine
einfache und betriebssichere Apparatur, die der 
Verwendung des gel. Acetylens gegeniiber noch 
den wertvollen u. hinsichtlich""der Qualitat aus- 

gefiihrten SchweiBungen beachtenswerten Yorteil bietet, daB keine oder nur ver- 
schwindend geringe Mengen von Acetondampfen in die SchweiBflamme gefuhrt 
werden. (D.R.P. 301378, KI. 26b vom 14/4. 1917, ausg. 30/12.1919.) S c h a r f .

Jo se f  P re g a rd ie n , Coln-Lindenthal, AcctylenenUuickler fiir tragbare, mit Gas-
absteller yersehene Lampen, bei welchom das au3 einem in eine Gasentwicklungs-
kammer mit einem Carbidbehalter eingebrachte Carbid sich nach dem Abstellen 
des Gasaustritts nachcntwickelnde Gas in einem Gassammelraum aufgenommen 
wird, der mit einem hoher angeordneten W asseraufnehmer durch ein Steigerrohr 
verbunden ist, dad. gek., daB der zur Aufnahme des Carbidbehalters dienende 
Gasentwicklungsraum durch ein mittleres, ais Traggriff der Tisehlampe diecendes 
Rohr mit einem breiten hohlen FuB yerbunden ist, welcher ais Gassammelraum 
fiir das sich nachentwickelnde Gas dient. (D.R.P. 318108, KI. 26b vom 26/2.
1918, ausg. 10/1. 1920.) Ma i.

A. G answ indt, Die Verwcrtung des Torfes. Kurze Angaben uber V., Gewiu- 
nung- und Yerwendungsmoglichkeiten des Torfes. AuBer der Verwertung durch 
direkte und indirekte Verbrennung (Vergasung) werden angefiihrt: Herst. von grobeu 
Papieren und Yerbandstofifen, Bereitung von Moorbiidern, Verwendung ais Stall- 
streu, ais Baustoff (Fu.ll- und Einbettmasse) und Wiirmeschutzmittel in der Giirt- 
nerei. (Neueste Erfindungen 46. 449—52. 1919.) N e id h a p .d t .

H. G. E v an s , Zusammensetzung rćktifizierUn Petróleumdestillats aus Tohwl- 
pełroleumdestillatablaufen asiatinchen Petroletuns. Es wurden 3 yerscliiedene Rekti- 
fiziervorrichtungen yerwendet, die kurz beschrieben werden. Das Destillat b estand  
nach den Ergebnissen der Verss., die iibersichtlich schematisch dargestellt werden, 
aus 2 groBen Anteilen, dereń erster 60% des Ganzen betragender bei 100—102° 
iiberging, dereń zweiter 40% betragender bei 119—121°. Es war unmoglich, beide 
Fraktionen weiter zu trennen; nach D. und Kp. war der crstc Anteil ein Gemisch 
aus n-Heptan und Hexa.hydrotolu,ol, der zweite aus n- Octan u. Hexdhydroxylolen (o, 
m und p). Nach dem Schrifttume betragen fiir:

Kp. D.’S'V„,
n - H e p t a n .....................  . . 97—100,5° 0,68800
Hexahydrotoiuol..........................  101—103° 0,77330
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K p . D.**»1M
n O c ta n ......................................... 121—125,5° 0,70648
Hexahydroxylol m- (70%) ■ • 119,5 — 121° j

o- (10°/0) . . 126° i 0,77797
p - (20°/„) . . 120° J

Die beobachtete D. der Fraktion von 100—102° war 0,7559, der Fraktion von 
119—121° 0,7407. Unter der wahrscheinlich richtigcn Voraussetzung, daB beim 
Misehen der genannten Paraffine und Naphthenc keine Kontraktion eintritt, wiirde 
die Fraktion 100—102° bestehen aus 20,4°/0 n Heptan und 79,6°/0 Hcsaliydrotoluol, 
und die Fraktion 119—121° aus 52,3°/0 n-Octan und 47,7°/0 Hexahydroxylol. Danu 
bestunde das ganze Destillat, wenn die erste Fraktion 00°/o, die zweite 40°/, be- 
tragt, aus 12,2% n-Heptan, 47,8°/„ Hexabydrotołuol, 20,9°/0 n-Octan und 19,l°/0 
Heiahydroiylol. Es ist unwahrscheinlich, daB geringere und hohere Homologe iu 
irgend wahmehmbaren Mengen vorhanden waren. (Journ. Soc. Chein. Ind. 88. 
T. 401-2 . 15/12. 1919.) RUhlk.

R ichard  K isslin g , Die Erdolindustrie in den Jahren 1916—1918. Berich- 
Łigende Bemerkung zu einer fruheren Veroffentlichung (Chem.-Ztg. 43. 897;
C. 1920. II. 465.) (Chem-Ztg. 44. 85. 27/1.) P flOcke.

A. Niasen, Flussige Kraftstoffe fiir Verbrennungsmotoren und ihre fetiersicfiere 
Lagerung. Naeh eingehender Schilderung der Zus. und des Arbeitsyerinogens der 
im Motorbetrieb benutzten Brennstoffe, insbesondere yon Bzn. und Bzl., werden 
die eine Explosiona- und Ziindungsgefabr (elektrische Erregung) ermoglichenden 
Umstande erortert und explosionssichere Lagerungen der Brennstoffe unter Zuhilfe- 
aahme yon Schutzgasen, besonders in der Ausfuhrung von M a r t in i  u. HtiNECKE, 
Berlin, und J u l iu s  P in ts c h  A.-G-., Berlin, eingehend beschrieben. Die Moglich- 
keit einer ebensolchen Lagerung fur den Motorbootbetrieb wird gestreift. (Auto- 
technik 9. Nr. 4. 12—16. 14/2. 1920.) S c h k o t h .

D. H olde, Die Abwendung der Entziindungsgefahren fcucrgcfuhrlicher, 
elektriseh erregter Fliissigkeiten. (Umscliau 24. 166—68. 28/2. 1920. — C. 1920. 
II- 386.) J . Me y e r .

Josef M uchka, W ien, Lagerbehaller fiir feiicrgefahrliche Fliissigkeiten, be- 
stehend aus einer beweglichen, durch eine Sperrfl. abgeschlossenen Behalterglocke, 
in die ein am unteren Rande des Lagerbehalters befestigter Yerdrangerkorper 
hineinragt, dad. gek., da8 der Verdrangerkorper derart bemessen ist, daB bei ver- 
schiedenen Eintauchtiefen der beweglichen Behalterglocke der Hohcnstand der
Sperrfl. zwischen Behalterglocke und Verdrangerkorper, vom unteren Rand der 
Behalterglocke naeh oben gemessen, innerhalb geringer Grenzen nahezu konstant 
bleibt, u. die Saugwirkung der zum Abzapfen der feuergefiihrlichen FI. yerwendeten 
Pumpe sowohl bei Mangel an Sperrfl. ais auch bei niedrigstem, dem kleinsten 
Volumen yon Lagerfl. entspreehenden Stand der Behalterglocke durch Undichtig- 
keiten in der Saugleitung aufgehoben wird. (D.R.P. 303380 , KI. 81 e vom 3/9. 
1915, ausg. 5/1. 1920.) - Ma i.

Paul B erger, Freiberg i. Sa., Verfahren zum Fordem feuergefahrlieher Fliissig- 
feiten, dad. gek., daB die FI. vor Beginn der Fordcrnng durch eine Pnmpc in einen 
Kreislauf yersetzt wird, bei dem das yorher in den Rohren befindliche Schutzgaa 
In den Lagerbehiilter zuriickgeleitet, u. von der kreisenden FI. ein Tai] abgezweigt 
und durch Heberwirkung in einen MaBbehiilter geleitet wird, wodurch die Fordc- 
rUnS in der Weise yorbereitet w ird , daB die nunmehr gasfreie FI. bei Unter- 
brechung des Kreislaufs an einer Stelle des Pumpendruckrolires mittels eines 
Veutils aus dem Lagerbehalter so lange gleichtniiBig und mit beliebig regelbarer 
Strahlstarke ausflieBt, wie die Pumpe arbeitet, daB dagegen eine gleichzeitige
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zweite Unterbrechung im Pumpensaugrohr durch ein Ventil den Austritt einer vor- 
her beatimmbaren, genau abgemessencn Fliissigkeitsmenge aus dem MeBbehalter 
zur Folgo bat, und daB beide Forderungsarten in beliebigem Wechsel wiederholt 
werden konnen, solauge dic Pumpe in Tatigkeit bleibt, wahrend das Anhalten 
der Pumpe den urspriingliehen Ruliezustand von selbst wieder herstellt, indem 
die FI. auf dem nmgekehrten W ege in den Lager- und MeBbehalter zuriicksinkt, 
wobei der MeBbehalter sich infolge der den Ruckstrom hemmenden W rkg. einer 
in die Saugleitung eingeschalteten Labyrinthkammer durch Heberwrkg. mit feuer- 
gefahrlicher FI. fiillt, und sich alle Rohrleitungen in umgekehrtem Kreislauf mit 
Schutzgas fiillen. — Die Anepriiche 2—7 betreffen die Ausbildung der Druckrohr- 
und der Saugrohrleitungen, sowie Vorrichfnngen zur Ausiibung des Verf. (D.R.P. 
318886, KI. 81 e vom 14/2. 1918, ausg. 17/2. 1920.) • Ma i. .

d eb r. P fe iffe r, B arbarossaw erke , Kaiserslautern, Mahherfahren fiir Pech,
1. dad. gek., daB das Mahlgut einer Kuhlung und Sichtung in einem Windsichter 
unterworfen wird, wo das Feine ausgeschieden wird, wahrend das Grobe in die 
Miihle zuriiekkehrt. — 2. Vcrf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB der Windsichter 
durch W. gekiihlt wird. — Durch die mit der Windsiehtung yerbundene AbkiihluDg 
behiilt das Pech seine urspriingliche Hartę, und es tritt kein Yersebmieren der 
Miiblen und Leitungen ein. (D.R.P. 318656, KI. lOb vom 10/12. 1915, ausg.-5/2.
1920.) ... Ma i.

T e tra lin , G. m. b. H., Berlin, Mineralolersata, inśbesondere fur die Vericendmg 
ais Transformatoren- und Schalterdl, 1. gek. durch die Yerwendung von TeerGlen, 
welche ais Rohol oder in Form ihrer Destillate, gegebenenfalls unter Wasserstoff- 
druck, mit mehr oder weniger fein verteilten oder leicht schmelzbaren Metallen, 
Metallegierungen und Hydriiren oder solchen Metallverbb. behandelt sind, welche 
das Metali nur locker an einen nieht sauren Rest gebunden enthalten. — 2. Mineral- 
olersatz, insbesondere fiir die Verwendung ais Transformatoren- u. Schalterol, gek. 
durch die Verwendung von Teerolen, welche im AnschluB an die im Anspruch 1 
genannte Behandlung einem katalytischen HydrierungsprozeB unterworfen Bind. — 
Fur die Behandlung geeignet sind Natriura, Kalium, Kupfer, Eisen, Nickel in fein 
vorteilter Form, Calciumhydrur, Natriumamid, Calciumcarbid usw. Unter Umstimdcn 
konnen dio genanrten Reinigungsmittel mit fein yerteilten oder porosen Materialien, 
wie Fullererde u. dgl., yermischt zur Anwendung kommen. Die Behandlung ge- 
schieht am bcsten derart, daB man die genannten Stoffe in den Teerolen gegebeneu- 
falls nach Zusatz eines Losungs- oder Verdunnungsmittels mehrere Sfunden bei er- 
hohter Temp. yerruhrt und die gereinigten Ole alsdann abdestilliert, oder dadurcb, 
daB man die wahrend der Dest. dieser Erzeugnisse aus dem Destillierkessel ent- 
weichende Diimpfe iiber mehrere Schichten der Reinigungsmittel leitet, bezw. durch 
Waschfll. mit den im geschmolzenen Zustand befindlichen Reinigungsmitteln hin- 
durchgehen laBt. Bei dieser Behandlung findet einerseits eine yollstiindige Herau?- 
nahme der Schwefelyerbb. uud Siiurebestandteile der Teerole statt, andererseiis 
werden durch Kondensation, Polymerisation oder eine mehr oder weniger voli- 
kommene Hydrierung der in den Teerolen enthaltenen ungesiittigten Verbb. jfre 
Bestandteile zerstort oder herausgenommen, welche die fur Transformatoren- nlU- 
Sehalterol storend wirkende Harzbildung yeranlassen. Die Erzeugnisse sind nahezu 
farblos, gelblicb, griinlicbgelb oder liellbraun. Durch Verriihren mit metallischeui 
Natrium odrit Kalium oberhalb 100° gereinigte Braunkoblenteertreibole konnen obre
weiteres ais Spindelol Vcrwendung finden. (D.R.P. 299691, KI. 23c vom 7/2. 191(| 
ansg. 24/12. 1919.) MU-

A. S ander, Sćhmierdlgeuiinnuwg aus Stcinkohle. (Vgl. D in g leb s Polyteebi'. 
Jonrn. 334. 150; C. 1919. IV. 428.) Bericbt iiber dic Verss. von F isc h e r  ur<‘
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Gl,U UT) im Kaiser W ilhelm-Inetitut fiir Kohlenforschung in Mtillieim (Ruhr). (Bayer. 
Ind.- n. Gewerbeblatt 106. 21—23. 7/2.) N e i d h a r d t .

R o b e rt B iira ten b in d er, Die Bohrpasten und die JiichtUtńen\ Erwiderung 
anf die Auęfuhrungen R óhrigs (vgl. Seifenfabrikant 39. 311 •, C. 1920. II. 148.) 
Nach den „Richtlinien“ liifit sich ein brauchbares Schmierwasehmittel nicht her- 
stellen. (Seifensieder-Ztg. 46. 407. 8/7.) J u n g .

W. T. D avid, Die kuhlende Wirhung von Kohlensaure a u f Flawmen. Gegen- 
iiber der Annahme, daB Vf. die kiihlende Wrkg. der CO, nicht auf die hohere 
spezifische Wiirme der CO, zuriiekfuhre, bemerkt Yf., daB er im Gegenteile diese 
im Gegensatze zum N hohere speziscbe Warme der CO, ais die Ursache fiir die 
Abkiihlung ansiihe, neben unyollkommener Yerbrennung im Augenblicke hSehster 
Temp. oder hochsten Druckes und einem 'UbermaBe innermolekularer Energie der 
CO, zu dieser Zeit, und daB er dies auch in seiner Ver6ffentlicłrang (Engineering 
108. 300; C. 1919. IV. 1078) zum Ausdrucke gebracht habe. (Engineering 108. 
603. 21/11. [16/11.] 1919. New Uniyersity Club, St. James’s8treet, S. W. 1.) Rt)H LE.

C. J. Goodwin, Alhitzekessel und puherisierte Kohle in  chemischen Fabriken. 
(Vortrag auf der 38. Generalyersammlung der Society of Chemical Industry.) Werke, 
in denen groBe Mengen Abhitze zur Verfiigung stehen, sind Gasfabriken und 
Kokereien. Schwierigkeiten in den Zugyerhaltnissen der Schornsteine bei G«- 
winnung der Abhitze konnen durch Anwendung kunstlichen Zuges iiberwunden 
werden. W eitere Quellen fiir Abhitzegcwinnung sind die Auspuffgase von GroB- 
Gasmaschinen. In dem Motor von St ił l  wird der anf diesCn Abgasen gewonnene 
Dampf in der Maschine selbst wirksam gemacht. Zur wirtschaftlichen Ausnutzung 
ist eine sorgfaltige Berechnung der notwendigen Warmeaustauschfliiche erforderlich. 
Der Moglichkeit von Staubanhiiufungen in den abgasfuhrenden Rohren begegnet 
die BoNECOURT-Compagny durch Einbau eines inneren Metallrohres, das durch 
Querschnittsverminderung die Gasgeschwindigkeit erhoht. Chemische Einflusse der 
weitgehend abgekiihlten Gase yermeidet man durch „Ca!orisieren“, das heifit Be- 
handeln des Metalls in reduzierender Atm. mit e in er/e in  verteiltes Aluminium ent- 
haltenden Mischuńg, die eine unangreifbare Aluminiumlegierung heryorruft.

In der gegenwartigen Cbergangszeit zur weitgehenden chemischen Ausnutzung 
der Kohle ist die Anwendung von pulverisiertem Brennstoff yorteilhaft, die faet 
mit jedem Materiał erfolgreich durchfuhrbar ist. Es ist nur ein geringer Luft- 
iiberschuB erforderlich, und infolgedeesen sind hohe Tempp. erreichbar. Aller- 
dings ist feinste Zerkleinerung und sorgfaltige Trocknung der Kohle Voraussetzung 
eines einwandfreien Arbeitens. Die Kosten der Zerkleinerung sind geringer ais 
die Erzeugung yon Generatorgas, ohne daB chemische Prozcsse, die oiydierende, 
nentrale oder reduzierende Atmosphiire yerlangen, weniger gut durchflihrbar waren. 
Koksstaub konnte in Verb. mit yiel fliichtige Substanz enthaltendem Kohlenstaub 
verbrannt werden. Der Gedanke, Abhitzekessel mit einer Hilfsfeuerung von pul- 
verisierter Kohle bei Aussetzen der Abhitze zu yersehen, liegt nahe. Eine Zu- 
sammenstellung der englisch geschriebenen Literatur iiber die Anwendung pul- 
verisierter Kohle schlieBt die Abhandlung. (Joum. Soc. Chem. Ind. 38. 213—20. 
31/7. [15/7.*] 1919.) Schroth .

H arald  N ielsen, Warmewirtschafł in chemischen Fabriken. Vf. bekiimpft die von 
CtOodwin (Journ. Soc. Chem. Ind. 38. 213; yorst. Ref.) yorgetragenen Gedanken und 
tnochte Abhitze durch Warmeaustauscher und Vorwiirmung derPrimar- und Sekundar- 
luft im Ofen selbst yerwerten. Den Gedanken der Pulyerisierung des BrennstoffB 
erkliirt er, weil schon lange Zeit in  Zementwerken angewandt, fur nicht neu, und  
sc ildert die Nachteile und Gefahren (Explosion) der Anwendung pulyerisierter 

onle. Er redet dem Generator, in dem auch sehr minderwertiges Materiał ver-
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arbeitet und Ul und Ammoniak gewonnen werden kann, das Wort. (Chem. Trade

L. C. H arvey , Pulverisierte Kohle. Iu einer Entgegnung zu der Abhandlung 
N ielsen s  (Chem. Trade Journ. 65. 601; vorst. Ref.) betont Yf., daB das Brennen 
von Zement ein Sonderfall ist und fiir die anderen Anwendungen in den letzten 
hundert Jahren in Europa an den yerschiedensten Stellen vergeblich Versuehe ge- 
macht worden sind, bis in den letzten Jahren amerikanische Ingenieure das Problem 
endgiiltig gelost haben. In Amerika sind Ofen jeder A rt mit pulyerisierter Kohle 
in Betrieb. Selbstyerstiindlich konnen Gefahren auftreten, sind jedoeh bei sorg- 
samem Betrieb yermeidbar. Selbstentzundungserscheinungen sind auch bei monate- 
langem sachgcmiiBen Lagern erfahruugsgemaB nicht aufgetreten. (Chem. Trade 
Journ. 65. 648. 6/12. 1919. London.) Schrotu .

C. J . G oodw in. Warmewirtschaft in  chemischcn Fabriken. Entgegen den An- 
schauungen N ielsen s  (Chem. Trade Journ. 65. 601; vorvorst. Ref.) betont Yf., daB 
allein in Amerika 11 Millionen Tonnen Kohle jahrlieh iu gepulyertem Zustande 
yerfeuert werden und weist die yon N ie l s e n  gebrachten Einwande zuriiSk. (Chem.

G. B lunok, Uber Kohlesparpulver. Unters. einiger im Handel befindlieher 
Kohlesparpulyer, sowie Mitteilung iiber ihre Zus. u. ihren W ert. Erorterungen iiber 
die Anforderungen, die an Kohlesparpulyer zu stellen sind, schlieBen sieli darnn 
an. (Chem.-techn. Ind. 1920. 3 —4. Heft Nr. 7. 17/2. Eberswalde.) P flU ck e .

XX. ScłiieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
N aoóm , E in  neues Werk iiber Scliiefi- und Sprengstoffe. (C h em ise h e  Kon- 

s t i t u t i o n  u n d  Sp r e n g s to f fw irk u n g .)  In Besprechung von S t e t t b a c h b e s  
W erk „Die SchieB- und Sprengstoffe'1 wird u. a. die Angabe bestritten, daB bis- 
lang keine dem Nitroglycerin gleichwertige Verb. gefunden sei. Wahrend des 
Krieges fabrizierte G o l d s c u m i d t ,  Essen, yiele 1000  kg Nitroglykol, das dem Nitro
glycerin sógar etwas uberlegen ist, sich allerdinge nicht fiir Geschiitzpulyer ciguet. 
S t .  unterschatzt femer ganzlicb den ausschlaggebenden EinfluB des Aggregat- 
zustands und der physikalischen Beschaffenheit eines Sprengstoffs auf seine Deto- 
nationsfahigkeit und -geschwindigkeit, wie Vf. an mehreren Bcispielen zeigt. 
Fem er miiBte nach S t . 's  Theorie Athylnitrat jede Explosionsfiihigkeit langst ein- 
gebUBt haben. In  W irklichkeit kann es unter Umstanden mit dynamitartiger 
Brisanz detoniercn, wio eine Reihe yon Verss. des Vf. zeigt. (Ztschr. f. d. ges. 
SchieB- u . Sprengstoffwesen 15. 3 —7. 1 /1 .) Z a h n .

C. ClaeBsen, Berlin, Vtrfahren zum Nitrieren von Zellstoff, dad. gek., da8 die 
Fasern mit merzerisierenden Fil. behaudelt werden. — Durch Behandlung mit 
Natronlauge in gedrehte baumwollahnliche Form gebrachter Zellstoff nitriert sich 
nach dem Auswaschen und Trocknen, besonders wenn er in trockenem Zustande 
etwas gelockert wird, wie Baumwolle und nimmt auch keinen groBeren Raum fiir 
die Nitrierung ais die Baumwolle in Anspruch. (B.R.P. 298418, KI. 78c yom 3/11-
1915, ausg. 21/1. 1920.) Mai.

F ra n z  H ofw im m er, Btiirdge zur Kenntnis der Nitroglycerinerzeugung und 
iiber ein neues Verfahren zur Vermindcrung der Salpetersaure- und Glycerinverlusk. 
Die Umkehrbarkeit des Nitrierungsprozesses sowie die Loslicbkeit der 3 Nitrierungs- 
stufen in der Abfallsaure, bez w. den Waschwassern bedingt bis zu 1 5 %  Glycerin- 
verluste. Um iiber GroBe und Abliiingigkeit dieser Ver)uste wahrend der ver- 
schredenen Fabrikationsstufen ein klares Bild zu erhalten, wurden 10 Probe- 
nitrierungen durchgefuhrt, wobei nur das Verhaltnis yon Glycerin- und Nitner- 
sauregewielit yariierte. Die Ergebnisse sind in 6 Kurven u. 10 Tabel len m itgeteilt. 
Aus ihnen sind Gewicht u. Zus. der Nitriersaure, der Abfallsaure, d es Waschwassers,

Journ. 65. 6 0 1 -2 . 29/11. 1919.) Schroth .

Trade Journ. 65. 648. 6/12. 1919.) Sc h r o ih .
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des sauren und des gewaschenen Nitroglycerins, sowie der HNO„-Verlust durch 
die Luftriibrung zu ersehen. — Die Abfallsaure einer normalen Nitrierung enthalt 
nur 0,7—0,8% Nitroglycerin. Sie kann unter Umgehung der kostspicligen De- 
nitrierung und H2S04-Konz. durcli ZusaminenmiBchen gleicher Gewichtsteile Saure 
u. Oleum (20%ig.) in eine fiir die H N 03-Fabnkation geeignetc Form gebracht 
werden; ein solches Sauregemiśch ist ohne Gefahr und in grofien Kesselwagen 
transportfiihig. — Die seitherigen Verss. zur Erhohung der Nitroglycerinausbeuten 
schcnkten den Verlusten infolge der Entsiiuerung durch bloBes W aschen keine Be- 
iichtung. W ill man die, besonders D initrat stark losenden, HNOB-hałtigen Wasch- 
wiisser yermeiden, so ist es notig, die H N 0 3 schon beim e r s te n  Waschen aus- 
zuschalten durch Sodaneutralisation, da die salpetersauren Salze aussalzend auf 
Nitroglycerin wirken. Zwei Serien von je 10 Probenitrierungen dienten dazu, fest- 
zuatellen, welche Vorteile die Neutralisation der g e sa m te n  freien HNOj gegen- 
iiber dem altcn Verf. bietet. In 8 Tabellen sind die Nitroglycerinausbeuten nach 
dem alten und neuen Verf., die Ausbeuten an D initrat, die Wiirmebildungszahlen 
bei der Neutralisation, Yerbrauch und Kosten der Soda zusainmengestellt. Durch 
den NeutralisationsprozeB werden 30—40% an Zeit und PreBluft, 60—80% an W. 
erspart. Infolge der alkal. Abwasser bliebon die gesamten Apparate selbst bei 
4-monatlichem Betriebe wic unbenutzt. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoff- 
wesen 14. 361—66. 15/11. 381-83. 1/12. 393—95. 15/12. 1919. Skodawerke, 
Wien.) Zaiin.

H. D iederichs, Die Erzeugmug und Vcnoendung jliissiger L u ft zu Sprengzwecken. 
Die Sprengverfahren mit /liissiycr L u ft haben in neuerer Zeit manche Anderungen 
und Yerbesserungen erfahren. Yf. schildert diese im AnschluB an seine fruhere 
Zusammenfassung (Stahl u. Eisen 35. 1145; C. 1916. I. 1286). (Stahl u. Eisen 40. 
52- 56. 8/1. Aachen.) GrOSCHUFF.

W. A rthur, Initiation von Explosionssto/fen. Es wird die Bedeutung der mit 
Knalląuecksilber gefulltcn Perkussionszundhtitchen, die Wirkungsweise diesea 
Stoffes zur Initiierung der modernen Esplosiystoffe und sein Ersatz durch Bleiazid 
besproehen. (Journ. Franklin Inst. 183. 511—12. April 1917. Nach Proceedinga 
of the EngineerB Club of Phiiadelphia 34. 135. Marz 1917.) J. MliYEIi.

Langhans, Nebenprodukte bei der KnaUrpiecksilbcrdarstcllung. III. Teil. A n- 
s a tz k ry s ta lle  au s  den  T o u r i l le s .  (Vgl. Ztschr. f. d. ges. SchicB- u. Spreng- 
stoffwesen 14. 300 ff.; C. 1920. 106 —7.) Die hauptsiichlichste Fundstelle der 
teuubten, sauer reagierenden, rhombischen Nadeln ist das zmn Koksturm fiihrende 
Kriimmerrohr. 1. U n te r s u c h u n g  d e r  A n s & tz k ry s ta l le .  Es gelingt nicht ein- 
wandfrei, aus dem Krystallaggregat eine einheitliche Hg-Verb. zu isolieren. Analy- 
siert wurde ein aus W. umkrystallisiertes, weifllichgelbes Prod. (67/68% Hg), ein 
au3 lINOj-haltigem W. auskrystallisiertes, kanarien-gelblichgriines Prod. (81,7®/# 
Hg) und der aus dem Filtrat des vorigen erhaltene, ebenso gefiirbte Eindampfriick- 
staud (72,6% Hg). Es haudelt sich um Mercurosalze, frei von salpetriger Saure; 
wahrscheinlich Doppelsalzc von Mercuronitrat und salpetersauren Hg-oxyduloxyd. 
Sie waren nicht explosiv; gelegentlich beobachtete Eiplosionen sind vielleiclit auf 
B- von Hgu-Oxalat zuriickzufuhren, das sich neben den sonBtigen Mercuroverbb. 
bilden muBte(?).

l  es te  P ro d u k te  a u s  d e n  T o u r i l le s  s e lb s t .  Bodensatz aus deu Tourilles 
"ar nicht exploBiv; zwischen ihm und den Ansatzkrystallen diirfte kein groBer 
Imterschied bestehen. — F o rm in fa l lu n g . Hexamethylentetramin -j- Condens- 
auge gibt weiBen Nd. wechseluder Zus. und BescbafFenhcit; Mutterlauge bleibt 
uiueraudert. Vollige Entquecksilberung der Condenslauge war nicht moglieh. Mit 

/0'ger Forminlsg. kann fraktionniert gefśillt werden. Wahrscheinlich entsteht 
ierbei auch eine Yerb. yon 2 Mol. Mercuronitrat mit 1 Mol. Formin analog wie
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bei einer Sublimatfiillung eine Verb. aus 2 Mol. Sublimat uud 1 Mol. Formiu sich 
bildet. — N itro n b e s t im m u n g  d e r  C o n d e n s la u g e . Der aus Nitronnitrat er- 
rechnete Prozentgehait von HNOa differiert gegeniiber dera titrimetrisch bestimmten, 
wie bei der Mutterlauge, um 2—3%. Die Differenz entfallt auf mitgerissenes Nitrit 
und Oxalat. Genauere Ergebuisse erzielt man durch vorheriges Eindampfen der 
neutralisierten Condenslauge, wobei organische Verbb., Ester usw. ausgefiillt werden. 
iZtsehr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 14. 366—69. 15/11. 399—402. 15/12.
1919.) Zahn.

F . Lenze uud B. P leus, Uber die beiden in Deutschland gebraucklichsten Me- 
łhoden zur Bestimmung der chemischen Besldndigkeit von Nitrocdlulose und uber eine 
tieue Warmlagermethode (75°). Fortsetzuug uud SchluŁS. (Vgl. Ztschr. f. d. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffwesen 14. 297ff.; C . '1920. II. 107.) IV. U n te rsu c b u n g  
vou  S c h ie B w o lle n  n a c h  m e h r j i ih r ig e r  L a g e ru n g  u u te r  y e rs c h ie d e n e n  
B e d in g u n g e n . Untersucht wurden in ihrer Bestiindigkeit z. T. stark zuriick- 
gegangene Nitrocollulosen, 7 Collodium- u. 6 SchieBbaumwollen, die 13—15 Jahre 
im Magazin und 1—4’/a Jahre im Freien — im Schatteu oder im Sonneulichf — 
gelagert hatten. Es ergab sieli, daB weder die manoraetrische, noeh die NO-Me- 
thode gestatten, den Grad der chemischen Bestandigkeit einer g e la g e r te u  Nitro- 
eelluloae, ohne Kenntnis ihres Verhaltens in frisch gefertigem Zustande, unter allen 
Umstiinden richtig zu beurteileu; fast nie gelingt das mittels der manometrischeii 
łlethode, in vielen Failen bcIiou mit der NO-Methode. In alleii Fiillen gibt aber 
der W arenlagerversuch eindeutigen AufschluB.

V. U n te r s u e h u n g  v o n  G e m isc h e n  b e s ti in d ig e r  u u d  u n b e s t a u diger 
S ch ie B w o lle n . Es blieb noeh zu entseheideu, ob mit einer der obengeuaunteu 
Methoden der Nachweis gelingt, daB nonnale SchieBwolle, etwa infolge Zusatzes 
einer schlechten Tagesfertigung, unbestandige Anteile enthalt. Es wurden deshalb 
beatandige und unbestiindige SchieBwollen, fur sich allein und miteinander ge- 
mischt, untersucht. Vergleicht man die W erte fiir die einzelnen Gemengteile mit 
denen fiir die Gemisclic, so ist iu yereinzelten Falleu durch die manoraetrische 
Methode, regelraiiBig aber nach der NO-Methode und noeh etwas deutlicher durch 
Warmlagerung der schiidigende EinfluB unstabiler Wollen zu erkenuen. Die Aii- 
wesenheit g e r iu g e r  Mengeu kann nach keinem der 3 Verff. uuter allen Umstiuiden 
mit Sicherheit erkannt werden, ohne Kenntnis der Untersuchungsergebuisse der 
Gemengteile selbst. Oft tritt eine Verzogerung der nitroseu Dampfbildung eiu, 
weil viel bestandige SchieBwolle auf geringe unbestandige Anteile bindend, bezw. 
stabilisiereud einwirken kann; je mehr die bestandige Nitrocellulose iu einem Ge- 
miBche yorheiTBcht, um so groBer ist diese Verzogeruug. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- 
u. Sprengstoffwesen 14. 377—80. 1/12. 395—99. 15/12. 1919. Berlin, Militśirversuchs- 
Amt.) Zahn.

W ilh . E schbaoh , Troisdorf, Yorrichtutiy zum Messen der Brennzeit von Yer- 
zogerungszundsatsen u. dgl., dad. gek., daB die Ziindsatze zusammen m it einem vor- 
zugsweise elektrisehen Augeublickszunder in einer Reihe, auBerhalb der bekauuteu, 
mit bestimmter Geschwindiigkeit umlaufenden Trommel, dereu M ante lo b erflach e  mit 
einer abuehmbaren l in i ie r te n  Papierumkleidung versehen ist, angebracht u. gleicfc- 
zeitig geziindet werden, so daB die durch die Stichflamme des A ugenb lieksziiuders 
u. die Schluflstiehflamme der Ziindsatze in das Papier gebraunten Loeher die Zeit- 
marken ergeben. (D.E..P. 317762, KI. 42o vom 14/1. 1919, ausg. 29/12. 1919.! M ai.

X X m . Pharmazie; Desinfektion.
Erich. E bste in , Aus dem Briefwechsel von Friedrich Wóhler mit K. i .  Sasse. 

E in  Beitrag zur Geschichte der Fieber- und Eisenmittel. Es werden bisher wi 
bekannt gebliebene Briefe W O h le rs  aus den Jahreu 1862—78 yero ffen tlich t. e
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merkenswert ist die Empfehlung vou Ammoniumbenzoat ais Fiebermittel und ein 
Rezept zur Herst. einer kohlensauren Losung von Ferropliosphat. (Ber. Dlsch. 
Pharm. Ges. 29. 678—83. Januar 1920. [9/9. 1919-] Leipzig.) B a c h s te z .

H erm ann  Schelenz, Altcrtiimliche Gefafiaufschriften. Vf. bespricht die mut- 
maBliche Deutung einigcr alchemistiseher GefaBaufschrifton. (Pharni. Zentralhalle 
61. 65—66. 5/2, Gassel.) M anz.

H erm ann  Schelenz, Paul Otto Tunmann f .  Nach ruf. (Pharm. Ztg. 64. 399. 
27/9. 1919. Cassel.) M anz.

H. Thoms, Alfred Schneider f .  Nachruf. (Ber. Pharm. Ges. 29. 637—38. Januar. 
Berlin.) BaCHSTEZ.

Jo h n  K. Thum , Eine Ubersicht iiber die Fortsclirittc der Pharmacie. Fort- 
setiung friiherer Ver6ffentliehungen (Amer. Journ. Pharni. 91- 649; C. 1920. II. 
312) iiber neue therapeutische Erfalirungen mit Arzneiinitteln nach der Literatur. 
(Amer. Journ. Pharm. 92. 20—27. Januar. Laukenau Hopital Philadelphia.) Manz.

H einrich  M arzell, Unscre Heilpjlansen in der Volkskundc. Fortsetzung friiherer 
Yeroffentliehungen (Heil- u, Gewiirz-Pfl. 3. 110 ii'.; C. 1920 . II. 389) iiber die Eut- 
atehung der vulgiiren Bezeichnung u. die verineintliche Wrkg. von Heilkrauteru, 
bzgl. Brennessel, Brombeere, Dill, Dost, Eberw urz, echter Ehrenpreis. (Heil- u. 
Gewiirz-Pfl. 3. 166—73. Januar. 189—93. Fcbruar. G unzenliausen.) M anz.

Th. S ab a litsch k a , Ist der Anbau von Heil- und Gewiirzptla nzen in Deutsch- 
hnd fur die Gesamtheit des deutsclien Volkes vortcilhaft‘i Vf. gelangt nach ein- 
gehender Erorterung pharmakologischer und allgemein wirtscliaftlicher Geaiclits- 
pimkte zu der SchluBfolgerung, daB eine Steigerung des Anbaues der in Deutsch- 
land kulturfiihigen Drogeu aussichtsreich und im volkswirtschaftlichen lntcresse zu 
begriiBen sei. (Heil- u. Gewiirzpfl. 3. 177—8-1. Fcbruar. Dahlem-Berliu.) Manz.

A. Semmel, Der Anbau der offizinellcn Bhabarberarten in  Europa. IV . Anbau 
i» Rufiland und Kurland. In RuBland angebauter Rheuin palinatum L. var. tangu- 
ticum Maxim. enthielt 0,6, bezw. 0,8°/0 freie, 3,1, bezw. 2,4°/0 an Glykoside ge- 
bundene Oiyinethylautbrachinone. Da naeli dem dritten Jah r eine wesentliche 
Gewichtszunahme des Rhizoms nicht eintritt, und bei alteien Rhizomen betracht- 
liche Teile ais abgestorben oder yerholzt entfernt werden miissen, konuen dreijiilirige 
Rhizome mitErfólggeerntet werden. (Heil u. Gewiirzpfl. 3.164—66. Jan. Mitau.) M anz.

H. Kunz-Krauae, Wissenschaftliche Beitrage zur praktischen Phannazie. X I .  Zur 
unalytischen Kenntnis inldndischer BeerensiifSweine und der mit solcheń an Stelle aus- 
^andiseher Sudsiifiweine hergestellten Zubereitungen des D .A .B . 0 in Yerb. mit F ran z  
Muth. Mit Riieksicht auf den an sich nicht uubetrachtlieheu Bedarf an auslan- 
diachem Sudwein fiir die nach den Vorschriften des D.A.B. 5 , abgeseheu vom 
^iiium eamphoratiun, ausschlieBlich mit Sudwein herzustellenden weinhaltigeu Zu
bereitungen ist im volkswirtschaftlichen Interesse eine baldige Klarung dariiber er- 
wunscbt, ob fur die Neuausgabe des Arzneibuehes die sogenannten Sudweine durch 
uilandiaehe Beerenweine nach ihrer Eignuug und unter Einhaltung gewisser aualy- 
tischer Grenzwerte („inliindische SuBweinnormeu1') grundsatzlieh ersetzt werden 
konnen. Nach den mit 2 inlandischen Beerenweinsorten, einem Brombeerweiii der 

rnte 1915 (I,), einem Brombeer-Staclielbeerweiu der Erute 1918 (II.) und einigen 
aus ^em letztgenannten Zweibeerenwein hergestellten Medikamenteu erhaltenen Er- 
gebniasen, die in der Tabelle vereiuigt sind, diirften keiue Bedenken gegen die 
gnnidsatzliche Zulassuug inliindischer SiiBweine bestehen, sofern sie nach ihrer 

tts- den untersuchten Proben entsprechen. Da auch der etwa abweicheude Ge- 
sc durch die Drogenbestandteile hinreichend ausgegliclien wird, kommeu ais 
'Grl&ufige Normen fiir derartige lnlandssUBweine etwa folgende Grenzwerte in 

"f®. ■*" ^ er Alkoholgehalt soli nicht unter 10 und nicht iiber 15 Volumprozente,
er zuckerfreie E rtrakt nicht weniger ais 1,9 (2,0) g in 100 ccm, 3. der Gesamt-
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«3trakt nicht iiber 10 g in 100 ccm, 4. der Aschegehalt nicht weniger ais 0,15 g in 
100 ccm, 5. der Sulfatgchalt nicht mehr ais 0,2 g Kaliumsulfat, KsS04, in 100 ccm 
W ein entspricht, betragen:

D .la Yol.-Proz. A. 
in 100 ccm

Gcsamt-
extrakt

Asche in 
100 ccm

Acidi-
tst

Brombcerwein ( I .) ..................... 1,0090 10,88 5,31—5,790 0,18 _
Brombeer-Stachelbeerwein(II) 1,0280 14,20 9,62-9,79 0,17 0,652
Vinnm C h in ae .......................... 1,0597 18,71—18,93 — —
Vinum Condurango . . . . 1,0296 10,66—10,71 — —
Tinciura Rhei Yinosu . . . 1,0822 — 23,43-23,64 - _-
(Apoth.-Ztg. 3 5 . 79—81. 27/2. 1920. [Dez. 1919.*] Chem. Inst. d . Tierarztl. Hoch- 
schule Di’esden.) M a n z .

E m il H errm ann , Pilzschadlinge an Drogen. Vf. hespricht die Art und Wrkg. 
der Entw. von Pilzschiidlingen an Drogen und die Mittel zur Veihinderung. 
(Pharm. Zentralhalle 61. 95—100. 19/2. Dresden.) Ma n z .

Sigm und von K apff, Aachen, Yerbandsłoffe. Kriiftig aufsaugend wirkendo, 
ghitte und unyerfilzbare Verbandstoffe, dad. gek., daB sie ganz oder yorwiegend 
hub mit Chlor behandelten wollenen Faserstoffen bestehen. —  Das Chloren der 
Wolle kann ausgefuhrt werden, indem man die — am besten yorher genetzte — 
Wolle erst einige Minuten in einem k. Schwefelsaurebad von etwa 1—3° Bś. und 
dann wiederholt etwa 15 Min. lang in einer klar en Chlorkalklsg. (auf 1 kg Wolle 
z. B. 11 von 6° Bó.) bewegt und sie dann in W. ausspult. Die gechlorte Wolle 
yern.ag weit mehr Feuelitigkeit aufzunehmen ais Baumwolle, ohne daB sie sich naB 
anfiihlt, und auch bei starker Durclitrankung mit FI. bleibt die Wolle offen, lose 
und luftdurchlassig. Die Wollfaser besitzt infolge der glatteren, zylindrischen Form 
an sich ein geringeres Anklebungsyermogen ais die rąuhe, gewundene Baumwolt- 
faser, durch das Chloren wird sie noch weit glatter und gliinzender und das An- 
klebungsyermogen noch mehr yermindert. (D.R.P. 318517, KI. 30 i vom 26/7.1917, 
ausg. 31/1. 1920.) M ai.

N eue A rz n e im itte l. Haemarsan, Kriiftigungsmittel bei Schwache, Erschop- 
fungazustiinden, Blutarmut, Neryositat, Rekonyalescenz, speziell auch bei in der 
Entw. zuruckgebliebenen Kindera, werdenden und stillenden Miittern. — Terpichin 
(vgl. Pharm. Zentralhalle 60. 480; C. 1920. II. 55). (Pharm. Ztg. 64. 559-60. 
13/9. 1919.) M anz.

E. F u lle r to n  Cook, Neue therapeutische Anwendungen fiir wohllckannte che- 
iiitsche Słibsianzen. Bcnzylbcnzoat wird auf Grund der Unterss. von Ma c h t  (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 11. 419; C. 1919. III. 202) bei Ruhr, Gallen-, Nieren-
u. Uteruskoiik, Arterienkriimpfcn, Bronchialkriimpfen, Asthma, Dyamenorrhoe usw. 
yerwendet. Vom Standpunkti! des Pharmazeuten ist es wie ein 01 zu behaudeln.
— Benzylalkohol (Phenmctliylol) ist gleiehfalls von M a c u t  (Journ. Pharm. and Esp. 
Therapeutics 11. 263'; C. 1919. III. 1020) ais Lokalanaestlieticum in d ie  Therapie 
eingefuhrt worden. — ZińkćKloridtosung wurde nach einer noch nicht yeroffent- 
lichten Mitteilung von W ILL IA M  W a y n e  B a b c o c k  mit Erfolg zur BehandluDg 
elironisch infizierter W unden der Weiehteile u. auch der Knochenhaut yerw endet. 
Die Lsg. wird durch Sattigen von Salzsiiure nach der U.S.P. mit Zink gewonnen. 
Es werden naherc Mitteiluugen iiber die Art der Anwendung gemacht (Amcr. 
Journ. Pharm. 92. 13—17. Januar. Philadelphia [PA.].) SrlEOEL.

E .  M erck, Cocalnfiilschungen. Im Schleichhandel, zum Teil in gefiilschten 
Originalpackungen yertriebenes Cocain bestand lediglich aus Magnesiumsulfat oder 
Calciuuicaibonat. (Pharm. Zentralhalle 61. S0—81. 12/2. Darmstadt) Manz.

SchluB der Redaktion: den 29. Marz 1920.


