
Chemisches Zentralblatt
1919 Band II. Nr. 15/16. 16. April.

(Techn. Teil.)

I. Analyse. Laboratorium.

E . K in d s c h e r ,  Analytische Chemie. (V g l. C. 191 7 . I I . 424.) B e r ich t ü b er d ie  
F o rtsch ritte  in  d er  q u a lita tiv en  A n a ly se , C olorim etrie , M aß an a lyse , G e w ic h tsa n a ly se  
im  Jah re 1917. (F ortsch r . d . C h., P h y s ik  u . p h y s ik . Ch. 13 . 189— 98. 15 /6 . 1918.)

P f l ü c k e .
I g .  S t a in s a i l e r ,  Leicht herstellbare praktische Arbeitsgeräte. E s  w erd en  g en a u e  

A n w eisu n g en  g e g e b e n  zu r H erst. 1. e in e s  Hebers, der sich  d u rch  b eso n d ers le ic h te  
In b etr ieb se tzu n g  a u sze ic lm et u n d  fern er  d ie  M ög lich k eit b ie te t , d a s A b la u fen  d er  
F l. so zu  reg e ln , daß s ie  n a ch  b estim m ter Z e it  v o n  se lb s t  zu  fließen  au fh ö rt; 2 . e in es  
Abfüllgerätes für F lü ss ig k e itsm e n g o n  v o n  1— 3 ccm  u n d  3 . e in es Kühlringes aus 
Kautschuk für B u n d - od er  E r le n m ey erk o lb en . A lle  d rei G eräte  sin d  im  O riginal 
a b geb ild et. (C hem .-Z tg. 4 3 . 10. 4 /1 .)  J u n g .

H . G r o s s m a n n , Her Kelleritschlauch und se ine Verwendung im chemischen La
boratorium. D er  V f. m ach t a u f  d ie  von  d er  A k t.-G es . M e tz e i .e r  & Co., G um m i- 
w arenfabrik , M ünchen , W e ste n d str . 13 1 /1 3 2  in  d en  H a n d e l g eb rach ten  Kelleritschläuche 
aufm erksam , d ie  e in en  g u te n  E r sa tz  für G u m m isch lä u ch e  b ie ten . S ie  b esteh en  aus  
g ew elltem  P a p ier , d as im p rägn iert i s t  od er  au ch  n ach  erfo lg ter  Im p rä gn ieru n g  m it 
H anf, bezw . D ra h t u m k lö p p e lt  w ird . (C hem .-Z tg. 4 3 . 10. 4/1.) J u n g .

C o m p e s  &  C o. u n d  E r w in  K o c h ,  D ü sse ld o r f-L ie r c n fe ld , Vorrichtung, um 
Kochgefäße nacheinander als Beaktionsgefäße und Scheide
apparate verwenden zu können. D ie  V o rr ich tu n g  (F ig . 37) 
b esteh t a u s  e in em  von  e in em  V e r sc h lu ß s tü c k  (t>) des R ea k 
tio n sg efä ß es g e h a lte n e n  A b la u fro h r  (a) m it H a h n  u . e in em  
d ieses u m h ü llen d en  u  v o n  ih m  d u rch b roch en en  (Ö ffnung c)
M antel (b) m it  d er  L u ftz u fu h r  u. D r u c k a u sg le ic h u n g  d ien en 
d en  Ö ffnungen (e , f), derart a n g eo rd n et, daß  d ie  e in e  (f) 
außerhalb d es V e r sc h lu ß s tü c k e s  l i e g t ,  w äh ren d  d ie  an d ere  
(e) eb en so  w ie  d ie  dem  F lü s s ig k e itsa b z u g  d ien en d e  D u r c h 
b rech u n g (c) d es In n en roh res in n erh a lb  d e s  B e a k tio n s-  
g efä ß es lie g e n . —  B e i g ro ß en  K ip p k e sse ln  k ö n n en  d ie  
b eid en  R öh ren  o  u n d  b g e tr e n n t  g e h a lte n  w erd en . B e im  
U m k ip p en  d e s  G efä ß es b e i g e sc h lo sse n e m  H a h n  w ird  e in e  
ev en tu e ll e n ts te h e n d e  D ru ck sp a n n u n g  a u sg e g lic h e n , w e il  
den D äm p fen  od er G a se n  d u rch  e, f  e in  fre ier  A u str itt  
g eb o ten  w ird . B e i  g eö ffn etem  H a h n  h f lie ß t d ie  F l.  durch  
das A b lau froh r a ab , w e i l  d ie  durch  f  e in strö m en d e  L u ft d u rch  e in  das In n ere  d e s  
R ea k tio n sg e fä ß es g e la n g t . (D .R .P . 3 0 9  3 8 8 ,  K l. 1 2 g  v o m  28/5 . 1915, a u sg eg e b e n  
15/11. 1 9 i8 .) M ai.
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A . G a w a lo v r s k i ,  A lte  Korke und Korkersatz. A lte  K o rk e  w erd en  durch  B e 
h a n d eln  m it X a H S O ,, b ezw . X a j S ,0 T u n d  d arau ffo lgen d e B e h a n d lu n g  m it CsH 60  
o d er  C H 40  oder C H ,0  w ied er  brauchbar. A ls  K orkersatz sin d  H o lz stö p se l a u s R o ß 
k a sta n ien -, P a p p el- od er  L in d en h o lz  v o rzü g lich  g e e ig n e t . (C hem .-techn . In d . 1919. 
H e ft  4. 3 . ' 2 7 / l . )  " • JüXG-

J . W . C r a g g s , Bemerkungen über die Prüfung der Metalle auf Härte. V f. 
b esp r ich t zu sam in en fassen d  an  H a n d  v o n  A b b ild u n g en  d ie  Y erff. v o n  B r i n e l i ,  
n a ch  SHORE (Sk lerosk op ) u n d  n a ch  PELLIN (D ru ck verff.), so w ie  n a ch  T u r n e r  
(Sk lerom eter), n ach  M a r t e n s  (Sk lerom eter) u n d  n a c h  S a n i t e r  (S ch ab ver ff.)  h in  
s ic h t lic h  A u sfü h ru n g , A n w en d b a rk e it  u . V erw ertb a rk eit deT erh alten en  E r g eb n isse . 
V f. w en d et s ic h  g e g e n  d ie  B e ze ich n u n g en  d ie se r  P r ü fu n g e n  a ls  „ H ä rte“-prüfungen  
im  a llg e m e in e n , d a  d ie s  zu  M iß v erstä n d n issen  fü h r e , w e il m an im  a llg em ein e n  
u n ter  „ H ä rte“ n u r d en  W id ersta n d  g e g e n  D u rch d r in g u n g  v ersteh e . D em g eg en ü b er  
g e b e n  d ie  n ach  d en  v ersch ied en en  V erff. erh a lten en  W e r te  e in  M aß d es W id e r 
sta n d es d er  betreffen d en  P ro b e  g e g e n  S c h a b e n , S c h la g , g e g e n  e la s tis c h e  u n d  Z u g
b ean sp ru ch u n g. D em n a ch  sc h lä g t  V f. v o r , für Bp.lXELLsche H ä rte  zu  sa g e n  „ F e s t ig 
k e it s z a h l“  ( te n a d ty  nurnber), fü r  S k lero sk o p h ä rte  „ E la s t iz itä tsz a h l“  (r e s ilie n c e  
n u m b er), fü r  S k lero m eterh ä rte  „ D u rch d r in g u n g sza h l“  (p en etra tion  num ber) u n d  für  
d ie  P ro b e  n a ch  S a n i t e r  „ S ch a b za h l“  (abrasion  num ber). (J o u m . S o c . C hem . In d . 
37. T . 4 3 — 4S. 1 5 /2 . 191S . [12 /12 .*  1917].) R ü h l e .

G o t t f r ie d  D im m e r ,  Meßzylinder für Petroleum Zentrifugen. S tatt der z y lin d 
r isc h e n , am  u n teren  E n d e  k o n isch  v er la u fe n d e n  M e ß g e fä ß e , w ie  s ie  b eim  Z entri
fu g ie ren  d e s  R o h p etro leu m s v e r w e n d e t  w e r d e n , em p fieh lt V f. so lc h e  m it e in em  
zy lin d r isch en  A n sa tz  v o n  en tsp rech en d  g er in g erem  D u rch m esser , d ie  d ie  Ü b e ls tä n d e  
d e r  k o n isch  v er la u fen d en  M eß gefäß e v erm eid en  u n d  d o ch  e in e  g e n ü g e n d  sc h a r fe  
A b le su n g  g esta tte n . D ie s e  M eß zy lin d er  s in d  le ic h t  u n d  g en a u  h e r z u s te lle n  u n d  
au ch  le ic h te r  u n d  s ic h e rer  zu  ü b erp rü fen  a ls  d ie  k o n isc h e n . (P etro leu m  1 4 . 4 0 9  
b is  41 0 . 1 /2 .)  R o s e n t h a l .

M e t a l l e  u n d  M e t a l l e g i e r u n g e n  im  D ie n s t e  d e r  F e u e r u n g s t e c h n ik .  F ü r
p yrom etr isch e E r m ittlu n g en  w erd en  R e in m eta lle  A g  u n d  A u  u n d  L e g ie r u n g e n  vo n  
A g  und  A u , so w ie  v o n  A u  u n d  P t  b en u tz t, d ie  in  F orm  k le in e r  M eta llp lä ttch en  in  
S id ioröh rch en  (re in e  Q u arzröhrchen) e in g esch m o lzen  s in d . D ie  B e o b a c h tu n g  der  
S ch m e lzu n g  d u rch  e in e  G lim m erp la tte  h in d u rch  m a ch t a lle r d in g s  e in ig e  S c h w ie r ig 
k e iten , da das R ö h rch en  b lin d  d u r c h sc h e in e n d  is t . (F e u e r a n g s te e h n ik  7. 7 3 . 1 /2 .)

S c h r o t h .
S ie g f r i e d  L a u r e n s  M a lo w a n , Schmelspunktsbestimmung mittels elektrischer 

Heizung. E s  w ird  b esch r ieb en , w ie  e in  e le k tr isc h e r  T ie g e lo fe n  v o n  W . C. H e r a e d s ,  
H an au , a ls  S ch m elzp u n k tsb estim m u n gsap p . v e r w e n d e t  w erd en  k an n . D ie  Y ersn ch s-  
a n o rd n u n g  is t  im  O rig in a l a b g eb ild e t. (Z tschr. f. a n g e w . Ch. 3 2 .  16. 1 4 /1 . 1919. 
[2 8 /1 0 . 1918].) J c n g .

B e r tr a m  B lo u n t  und  W i l l i a m  H . W o o d c o c k ,  Vakuumicagengehäuse. U m  
e in e  W a g e  zu  b au en , d ie  d en  frü her a u fg e ste llte n  B e d in g u n g e n  (J o u m . C hem . S oc. 
L o n d o n  11L 1 0 3 5 ; C. 1918. H . 165) g e n ü g t, w in d e  e in  G eh ä u se  au s K a n o n en b ron ze  
n a c h  A rt d er  ü b lich en  H o lz g e h ä u se  h e r g e s te llt , d a s ev a k u iert w erd en  k a n n ; A rre 
t ieru n g  u n d  R eiterfü h ru n g  g e h e n  d u rch  S to p fb ü ch sen . M itte ls e in er  G aed ep u m p e  
k o n n te  e in  g u te s  V ak u u m  erzeu gt w erd en , d och  ließ  s ic h  d as G eh ä u se  n ic h t  so  g u t  
a b d ic h te n , d aß  e in e  D ru ck zu n ah m e v o n  fa s t  0 ,0 1  m m  in  d er  S td e . zu  verh in d ern  
w ar. D a s  g e s te c k te  Z ie l, e in en  D ru ck  von  0 ,001  m m  lä n g er  a ls  1 S td e. a u frech t zu
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erh a lten , w u rd e m it e in er  a u f e in e  G la sp la tte  au fg esch liffen en  G la sg lo c k e  erreicht, 
d ie  e in en  se itlich en  T u b u s trü g t, durch d en  d ie  R eiterfü hrun g h in d u rc h g e h t;  d ie  
D ic h tu n g  d er le tz te ren  w u rd e  durch  E iifseh le ifen  e in e s  G la ssta b es in  e in  G lasroh r  
a u f  2 5  cm  L ä n g e  e r z ie lt  (Journ . C hem . S o c . L o n d o n  113. 8 1 — S4. J a n u a r  1918. 
[30 /11 . 1917.] W estm in ster , S .W ., 76 , Y o rk  S treet.) F r a n z .

B . D . P o r r i t t ,  Eine handliche Vorrichtung zur Beleuchtung chemischer Wagen. 
E s  is t  h ierb e i d a ra u f zu  a ch ten , daß  je d e  u n g le ich m ä ß ig e  A u sd eh n u n g  d er W a g e n -  
arm e d u rch  W ä rm e und  S tö ru n gen  d es G le ic h g e w ic h ts  d u rch  L u ftström u n gen  v e r 
m ied en  w erd en . E s  g e s c h ie h t  d ie s  durch  A n b r in g u n g  d es L cuehtk örp ers sym m etr isch  
zur W a g e n sä u le  ob erh alb  d es W a g e n g e h ä u se s . (J o u m . S oc. C hem . In d . 3 7 . T . 85 . 
3 0 /3 . [15 /1 .* ] 191S . E d in b u rg h  R esea rch  L ab ., C astle  M ills.) R ü h l e .

H . D r o o p  R ic h m o n d ,  Das Entwerfen von Laboratoriumstrockenapparaten. 
Z u sam m en fassen d e B e sp rech u n g  der B e d in g u n g e n , d ie  er fü llt  s e in  m ü sse n , w en n  
d er A p p . w irk sam  se in  so ll . D a n a c h  so ll  d ie  T em p . nur so  h o ch  se in , daß d er zu  
trock n en d e  K örp er kaum  ch em isch en  V erä n d eru n g en  u n te r lie g t , u n d  e s  so ll  e in e  
g u te  W ärm eü b ertra g u n g  v o n  d er  W ä rm eq u e lle  zu m  T r o ck en g u t m ö g lic h  se in . D er  
D r u c k  im  A p p . so ll  g er in g e r  se in  a ls  d er D a m p fd ru ck  d es W . b e i  d er  T ro ek n u n g s-  
te m p ., ab er  n ic h t  so  v i e l ,  daß  h e f tig e s  E n tw e ic h e n  d es W . e in tr itt . D ie  W a ss e r 
d ä m p fe  so lle n  durch  e in en  g roß en  K ü h le r  so  sc h n e ll  a ls  m ö g lic h  k o n d en sier t  u n d  
so  t ie f  a ls  m ö g lic h  g e k ü h lt  w erd en . L e ic h t ig k e it  d e s  Ö ffnens u n d  S c b lic ß c n s  u n d  
sc h n e lle  D ru ck v erm in d eru n g  n a ch  dem  S ch ließ en  sin d  erford erlich . (Journ . S o c . 
C hem . In d . 3 7 . R . 1 9 0 — 9 1 . 3 1 /5 . 1918.) R ü h l e .

0 .  H a c k l ,  Die Vericendung von „Filterbrei“  in der analytischen Praxis. D ie  
v o n  S c h l e i c h e r  & S c h ü l l  in  d en  H a n d e l g eb ra ch ten  Tabletten aus reinem Filtrier
stoff le is ten  b eso n d ers g u te  D ie n ste  b e i d er  B e s t  vo n  S c h w e fe l in  S ch w efe lk ie sen , 
in  der E r za n a ly se  u n d  b e i der F iltr a t io n  sc h le im ig er  N d d ., w ie  s ie  in  d er  B au x it-  
u n d  S ilic a ta n a ly se  Vorkom m en. D ie  E r fa h ru n g  h at ab er  g e leh r t, daß  b e i alum inium - 
r e ich en  A u fsc h lie ß u n g e n  d ie  K iese lsä u re  n ic h t  m it  F ilte r b r e i filtr iert w erd en  darf. 
Z u w arn en  is t  a u ch  v o r  dem  Z usatz v o n  F ilterb re i b eim  F iltr ie r e n  n a ch  d er ersten  
F ä llu n g  v o n  E isen - u n d  A lu m in iu m h y d ro x y d , w en n  der N d . a u f  d em  F ilte r  g e lö s t  
w ird , denn  h ierb e i w erd en  d ie  F a sern  derart an gegriffen , d aß  g e n ü g e n d  v ie l  o rg a n isc h e  
S u b sta n z  in  L sg . g e h t ,  um  d ie  z w e ite  F ä llu n g  u n v o lls tä n d ig  zu  m a ch en ; d a g e g e n  
is t  der F ilterb re izu sa tz  n a ch  d er  z w e ite n  F ä llu n g  zu  em p feh len . (C h em .-Z tg . 4 3 .  
70—71. 8/2. C hem . L ab . d er  g e o lo g . R e ic h s a n s t  W ie n .)  J u n g .

E . D u p r e ,  Ein neuer Tropfpunktsprüfer zur Bewertung von Fetten, Wachsen, 
Paraffinen usw., itisbesondere von Bitumina (Bitumenprüfer). D e r  Tropfpunkts
apparat b es te h t  a u s  e in em  m it e in e r  B o d en b o h ru n g  v erseh en en  M eta lln ip p el a ls  
A u fn a h m eg efä ß  fü r  d ie  S u b sta n z , d er a n  e in em  T h erm o m eter  m it e in er  M eta llh ü lse  
derart b e fe s t ig t  w ird , daß  d essen  Q u eck silb erk u g e l sieh  u n m itte lb a r  ü b er  dem  A u f
n a h m eg efä ß  b e f in d e t  D e r  A p p . is t  zu  b ez ieh en  durch  R u d o l f  P r o z e s k y ,  H a m 
b u rg  35 . (C h cm .-Z tg . 4 2 .  39 8 . 17 /8 . 1918 . C öth en .) JUNG.

W . J .  S c h m id t ,  Über die Methoden zur mikroskopischen Untersuchung der Farb- 
zellen und Pigmente in der Haut der Wirbeltiere. S eh r  e in g e h e n d e  A rb e it , w e lc h e  d ie  
M elan op h oren , d ie  A U ophoreD , L ip o p h o ren  u . G u an o p h o ren  b eh a n d e lt. E rörtert w ird  
b e i d e n  M elan op h oren  u . dem  M elan in  d ie  U n ters, am  leb en d en  od er ü b er leb en d en  
M a teria le , am  D au erto ta lp rä p a ra t u . a n  S c h n itte n ;  e in er  e in g eh en d en  D a r s t  w e r d e n  
d ie  F ä rb b a r k e it  u n d  d ie  R k k . d e s  M elan in s u n terzo g en . B e i  der D a r s t  d er  V o r-
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stu fen  d e s  M elan ins w ir d  d ie  „ D o p a “ -R ea k tio n  b eso n d ers  g ew ü rd ig t, d . h . d ie  A u f
fa ssu n g , n a c b  der das 3 ,4  D io x y p h e n y la la n in  (abgekü rzt „ D o p a “ ) d ie  M uttersubstanz  
d es sch w a rzen  P ig m e n ts , d e s  M elan in s, se i, d ie  durch  e in  sp ez ifisch es in tracellu lares  
O xyd ation sferm en t, d ie  „ D o p a -O x y d a se“ , in  M elan in  ü b ergefü h rt w ird . D e s  w e ite r e n  
w ird  das V erh a lten  der M elan in gran u la  u . der M elanophoren  im  au ffa llen d en  L ic h t  
u n d  b e i D u n k e lfe ld b e leu ch tu n g , so w ie  d ie  D a r s te llu n g  der M elan op h oren n erven  g e 
sc h ild ert. (Z tsch r. f. w is s . M ik roskop ie  3 5 . 1— 43. 19 /12 . [12 /8 .] 1918. B on n .)

R ö t h ig .

H . B r u n s w ig ,  Notiz zur Färbung nach May-Grünwald. M an m uß b e i dem  
F ärb u n g sv erf, n eu tra les d estillier te s  W . v er w e n d e n , da n a c h  d en  E r fah ru n gen  d es  
V f. b e i  S p u ren  v o n  Säure- u n d  A lk a lig e h a lt  d es g eb ra u ch ten  W . d ie  K ern färb u n g  
a u sb lieb . (Z tschr. f. w is s . M ik roskop ie 3 5 . 44 . 1 9 /1 2 . [12 /6 .] 1918. H am bu rg .)

R ö t h ig .

Y . M a n o u é l ia n , Schnelles Verfahren zur Imprägnierung der Spirillen. D ie  
n e u e  M eth od e b eru h en d  a u f  R ed u k tio n  der m it  A g N O 0 im p rä g n ier ten  S ch n itte  
durch  P y ro g a llu ssä u re -F o rm o l od er  G a llu ssä u re-T a n n in -N a tr iu m a ceta tin isch u n g , is t  
ein fach er, a llg em ein er  a n w en d b ar u . sch n e ller  a ls  d ie  frü her vom  V f. b esc h r ieb en e  
(v g l. C. r. so c . d e  b io lo g ie  6 0 .  134). S ie  g e s ta tte t  au ch  N a ch fä rb u n g  m it M e th y le n 
b la u -N eu tra lro t. (C. r. so c . d e  b io lo g ie  81 . 759— 60. [20/7 .*  1918].) R ö th ig .

J .  M a w a s , Brom zur Entfärbung histologischer Schnitte. V f. b esp r ich t d ie  g e 
b rä u ch lich en  E n tfärb u n gsverfah ren . E r  em p fieh lt —  a u ch  a ls E rsatz  d er  C hrom 
sä u rem eth od e —  B rom  in  w ss . L sg . (20 T ro p fen  a u f  100 ccm ), d an n  W a sc h e n  in  
le ic h t  a lk a l. und  L e itu n g sw a sser . D ie  ü b lic h e n  F ä r b u n g e n  so lle n  g u t  g e lin g e n , d ie  
m ik roch em isch en  R k k . n ic h t  v erä n d ert w erd en . E in e  S ch ä d ig u n g  d er  G ew eb e  
fin d et n ich t statt. (C. r. soc . d e  b io lo g ie  8 1 . 767— 69. [20 /7 .*  1918 .] L a b . d ’O phthal-
m o lo g ie  d e  la  X V I I I  rég io n , B ord eau x .) R ö t h ig .

v .  S tu b e n r a u c h , Bas Auftreten milzähnlicher Tumoren in der Bauchhöhle des 
Menschen nach Splenektomie. U m  e in e  U n te r s , m it B lu tfä rb u n g sm eth o d en  z u  er
m ö g lic h e n , m uß d as M ateria l, um  d e sse n  E in se n d u n g  in  v o rk o m m en d en  F ä lle n  V f. 
b ittet, in  3 — 5 m m  d ic k e  S ch e ib en  od er  in  k le in ere  2  : 4  m m  g ro ß e  S tü ck ch en  zer
le g t  und in  F o rm o llö su n g  (1 T e i l  d e s  k ä u flic h e n  40°/oig . F o rm o ls  o d er  F orm alin s  
a u f 4  T e ile  B r u n n en w a sser) g u t fixiert se in . (M ünch, m ed . W c h sc h r . 65 . 13S7. 3 /12 . 
1918. M ünchen .) R ö t h ig .

A . L e d o u x ,  Bestimmung der Hauptbrechungsindices bei anisotropen Körpern 
durch Beobachtung des Gangunterschiedes an dünnen Platten in schief einfallendem, 
parallelem Lichte. D ie  M ethode b eru h t a u f  der M essu n g  d e s . G a n g u n tersch ied es  an  
einer K ry s ta llp la tte , d ie  z w isc h e n  g ek reu zten  N ic o ls  um  e in en  b ek a n n ten  W in k e l  
g e g e n  d en  e in fa llen d en  S tra h l g e n e ig t  w ird . D ie se r  G an g u u tersch ied  is t  e in e  
F u n k tio n : 1. v o n  der D ic k e  der P la t te , 2 . v o n  ihrer O rientierung, 3 . d er  op tisch en  
K o n sta n ten  d es K r y s ta lls ,  4. d e s  N e ig u n g sw in k e ls . D ie  H a u p tb rec h u n g s in d ices  
la sse n  sic h  d an n  a u s e in er  vo n  M a l l a r d  g e g e b e n e n  F o rm el a u sre ch n e n , d ie  s ic h  
v e r e in fa c h t , w en n  d ie  P la tte  e in e  b eson d ere  L a g e  zu  d en  o p tisch en  A c h se n  e in 
n im m t. D ie  R ech n u n g  lä ß t s ic h  au ch  g ra p h isch  du rch fü h ren . B e i  e in a ch sig en  
K ry sta llen  is t  d ie  B e st . m it jed er  b e lie b ig  orien tierten  P la tte  m ö g lic h . B e i z w e i
a c h s ig e n  K r y s ta lle n  n u r , w en n  d ie  P la tte  e in em  H a u p tsch n itt  p a ra lle l is t . A u s  
d en  F o rm eln  g e h t  h erv o r , daß d ie  E m p fin d lich k e it d er M eth od e b ed eu ten d  erh öh t  
w ir d , w en n  d ie  P la t te  in  einer F l.  v o n  h o h em  B r ech u n g sin d ex  e in g e b e tte t  ist. 
D a b e i lä ß t  s ic h  v o r te ilh a ft  d ie  BERTRANDsche D reh v o rr ich tu n g  b en u tzen . F ü r  d ie
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w eiteren  E in z e lh e ite n  m uß a u f  d as O rig in a l v e r w ie se n  w erd en . (B u ll. S oc . franç. 
M inéral. 4 0 .  119— 5 7 . J u li-D e z . [8/11.*] 1917.) Y a l e t o n .

A lf r e d  T i n g l e ,  Die Acidimétrie gefärbter Flüssigkeiten: Fine Anwendung des 
Taschenspektroskops. D ie  A b so rp tio n ssp ek tra  der In d ica to ren  sin d  v e r sc h ie d e n , j e  
n ach d em ?  d ie  L sg 1, sa u er  od er  a lk a l. is t . D ie  G g w . e in e s  d a v o n  u n a b h ä n g ig e n  
Spektrum s e in er  in  der zu  t itr ieren d en  L sg . v o rh a n d en en  färb en d en  S u b stan z h in d ert  
d ie  B e o b a c h tu n g  der ersteren  n ic h t, w en n  b e id e  n ich t z u fä llig  g era d e  au fe in an d er  
fa lle n . Z ur B e st . g ib t  m an  in  e in s  v o n  z w e i g le ic h e n  G efä ß en  d ie  zu  titr ieren d e  
L s g .,  in  d a s  an d ere g le ic h v ie l  W . ,  dem  m an e in en  T r o p fen  d e s  zu  v erw en d en d en  
n. A lk a lis  z u g e se tz t  h a t , u n d  d arau f trop fen w eise  e in e  g e n a u  a b g em essen e  M enge  
d es In d ic a to r s , b is  d as ch a rak teristisch e A b so rp tion ssp ek tru m  sc h a r f ersch e in t. 
G le ic h v ie l d es In d ica to rs g ib t  m an dann  zu  der zu  t itr ieren d en  F l.  u n d  titriert w ie  
ü b lic h , nur d aß  m an d en  U m sc h la g  m itte ls  d e s  S p ek trosk op s b eo b a ch te t. Y f. h a t  
zu  jed em  V ers . 6 0 — 70  cem  F l.  b e i  e in er  S ch ich td ick e  v o n  e tw a  45  mm v e r w e n d e t  
A n  In d ica to ren  w u rd en  zu n ä ch st v e r w e n d e t:  C o ch en illea u szu g  (g e sä ttig t  in  50°/oig . 
A .) u n d  M eth y loran ge (0 ,l% ig e  w ss . L sg .);  v e r w e n d e t  w urden  v o n  jen em  j e  2 ,5  ccm , 
v o n  d iesem  je  1 ccm . B e i  B e le g v e r ss . m it 7io"n. H sS 0 4 , d ie  m it n eu tra len  A u s
z ü g en  v o n  sch w arzem  T e e  od er  v o n  S ü ß h o lz  v erse tz t  w a r , so  daß der F arb en um 
sc h la g  b eim  T itr ieren  m it b loß em  A u g e  n ic h t  zu  erk en n en  w ar, w u rd en  w ied er
g e fu n d e n  b e im  T itr ieren  b e i A n w en d u n g  v o n  j e  2 ,5  ccm  C o ch en ille lsg . u n d  15,0 , 

.26 ,0  u n d  20 ,0  ccm  l/io*n - H 2 S 0 4  en tsp rech en d  1 5 ,2 1 , 25 ,9 8  u n d  19,96 c c m , u n d  b e i  
A n w e n d u n g  v o n  j e  1 ccm  M eth y lo ra n g e  u n d  2 1 ,0 , 17,5 u n d  14 ,0  ccm  7 io 'n - H 2 S 0 4 

en tsp rech en d  2 1 ,0 4 , 17,49 u. 14,11 ccm . (J o u m . Soc. C hem . In d . 37. T . 117. 3 0 /4 .
1918. [21 /12 .*  1917.] O ttaw a, C u s to m s  L ab oratory .) K ü h le .

C a r lo  M a r in i ,  Über einen neuen pflanzlichen Indicator. D a s  in  V accin iu m  M yr- 
t illu s  L in n é  en th a lten e A n th o c y a n in  is t  a ls  Säure rot, alB S alz grün  g efärb t u . lä ß t  
sich  m it V o rte il a ls  E rsa tz  für  L ack m u stin k tu r  v e r w e n d e n , d a  e s  n och  a u f 7soo*n - 
L s g g . v o n  S äu ren  u n d  A lk a lie n  a n sp r ic h t  D ie  H erst. vo n  em pfind lichem  R ea g en s
p ap ier  g e sc h ie h t  in  fo lg en d e r  W e is e :  2 5 0  g  trock en e r e ife  H e id e lb e e r e n  w erd en  m it  
7 50  g  90°/o'g- A . e in e  S tu n d e  extrahiert. Z u  j e  2 0 0  ccm  d e s  F iltra tes  g ib t  m an  
1 ccm  n. A lk a li ,  te ilt  d ie  F l. in  z w e i T e ile . D ie  e in e  H ä lfte  a lk a lin is ier t  m an, b is  
10  T r o p fen  d er  T in k tu r , g e lö s t  in  10 ccm  W .,  m it 1— 2 T rop fen  n. A lk a li G rün
fä rb u n g  erg eb en  u n d  m it w eiteren  1— 2 T ro p fen  n. S ä u re in  C arm inrot U m sch lägen . 
D ie  an d ere  H ä lfte  w ird  zu erst m it der g le ic h e n  M en ge A lk a li v erse tz t  w ie  d ie  erste . 
D a n n  säu ert m an m it 1 ccm  n . S äu re an. D ie  b e id en  L s g g . w erd en  g em isch t, dann  
w ied er  in  z w e i H ä lfte n  g e te ilt , w o v o n  d ie  e in e  in  g l e i c h e r w e i s e  m it  ' / ,  ccm  n . A lk a li  
a lk a lin is ier t, d ie  a n d ere  m it '/s ccm  n - Säure a n g esä u er t w ird . D ie  L sg . w ird  aber
m als g em isch t u n d  h a lb iert. D ie  A lk a lin is ieru n g  erfo lg t  d iesm a l m it m ö g lic h st  
w e n ig  7 ,o -n . A lk a li, d ie  A n sä u eru n g  m it 7 itr n - Säure. D ie  b o rd eau xrote  L s g . lie fer t  
r o te s , d ie  a lk a l. g rü n lich e  L sg . g rü n es R ea g en sp a p icr . (G iorn. F arm . C him . 67. 
8 5 — 89. J u li/A u g u st.)  G u g g e n h e im .

Ö k o n o m ie  d e s  K o h le n v e r b r a n c h .e s  der Kesselfeuerung in Bergwerken. N a c h  
H in w e is  a u f  d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e s  m ö g lic h s t  h o h en  K o h len sä u reg eh a lte s  in  den  
A b g a se n  d er  F eu eru n g  w ird  e in  e in fa ch er  O rsatapparat zu r K oh len säu reb estim m un g , 
se in e  H an d h a b u n g  u . e in ig e  F e in h e ite n  b esc h r ieb en , d ie  b eo b a ch te t  w erd en  m üssen . 
(E n g in . M in in g  Jou rn . 1 0 6 . 5 2 9 — 30. 2 1 /9 . 1918.) Schboth .
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E le m e n te  u n d  a n o r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .

A . B a r ts c h ,  Eine Schnellmethode zur Bestimmung des Sulfidschwefels in Schwefel
kiesen. E s  w ird  e in  V erf. b e sc h r ie b e n , d a s  e in e  sc h n e lle  u n d  b eq u em e E rm ittlu n g  
d e s Sulfidschwefels n eb en  d em  Sulfatschwefel in  S c h w e fe lk ie se n  m it h in reich en d er  
G en a u ig k e it zu  b estim m en  erm ö g lich t. E s  b eru h t darauf, daß S c h w e fe lk ie se  in  B e 
rührung m it metallischem Quecksilber u n ter  der Einw. von Bromwasserstoffsäure den  
gesa m ten  S u lfid sch w efe l a ls  S c h w efe lw a ssersto ff  ab geb en . L etzterer  w ird  durch  e in  
g e e ig n e te s  A b sorp tion sm itte l g eb u n d en  u n d  d arin  jodom etrisch  erm ittelt. C hlor
w asserstoffsäu re is t  u n ter  d en  g le ic h e n  B e d in g u n g en  u n w irk sam , eb en so  w e n ig  zers. 
H B r oh n e H g . (C hein .-Z tg . 4 3 . 3 3 - 3 4 .  18/1 . B ru ck h a u sen  a. E h .)  J u n g .

D . V o r lä n d e r ,  III. Bemerkung zur Halogcnbestimmung in organischen Ver
bindungen. (II . e tc . v g l. B er. D tsc h . C hem . G es . 5 2 . 2 8 3 ; C. 1 9 1 9 . I. 521.) D a s  
lä s t ig e  C A R iu ssch e  V erf. lä ß t  s ic h ,  außer b e i le ic h t  f lü c h tig e n  S u b sta n zen , m it  
V orteil d u rch  d a s V erf. v o n  B a u b ig n y  u . C h a v a n n e  (C. r. d . l'A cad . d es Scien ces  
1 3 8 . 8 5 ; C . 1 9 0 4 . 1. 60 9 ; v g l .  E m d e , C hem .-Z tg. 3 5 . 4 5 0 ;  C. 1911 . I. 1652) erse tzen , 
n ach  w e lch em  m an d ie  S u b stan z in  G g w . v o n  S ilb ersu lfa t od er  S ilb ern itra t m it 
einem  G em isch  v o n  K aliu m d ich ro m a t u. k on z. H jS 0 4 b ei 1 3 0 — 140° verb ren n t, d a s  

' en tw eich en d e  Chlor od er  Brom in  S u lfit lsg . a u ffä n g t u n d  a ls  H a lo g e n  W asserstoff 
n ach  V o l h a r d  t itr ie r t , w ä h ren d  Jod a ls  J o d sä u r e  zu rü ck b le ib t. V f. se tz t  b e i 
C h lor- u n d  B rom b estst. M ercuro- od er  M ercurin itrat z u , z. B . 1 g  H g N O ,, 6 — 8  g  
K sC r ,0 , u n d  4 0  ccm  re in e  k on z. H t S O , fü r  ca . 0 ,4  g  S u b sta n z; d ie  Z u g a b e  v o n  
S ilb ersa lz  is t  b e i A b w e se n h e it  v o n  J o d  u n n ö tig . —  D e r  Apparat (1. c .) w u rd e in  
d er W e is e  a b g eä n d ert, daß  an  d en  A u fsa tz  o b en  zu r E in fü llu n g  d er  k o n z . H sS 0 4 

e in  se n k re ch t steh en d er  k le in e r  B u L K sch er T r ic h ter  a n g esc h m o lzen  w u rd e (an  
S te lle  d es V ersch lu sses  m it G u m m isch lau ch  u . G lasstab ). (B er. D tsc h . C hem . G es. 
5 2 . 308 . 8 /2 . 1919. [23 /10 . 1918.] H a lle , C hem . I n s t  d. U n iv .)  H ö h n .

P h i l i p  A d o lp h  K o b e r ,  Technische Anwendungen der Nephelometrie. E rgänzen d  
w ird  zu  dem  frü heren  B e r ich te  (J o u m . In d . an d  E n g in . C hem . 1 0 . 5 5 6 ; C. 1 9 1 8 .
I I . 1076) h in z u g e fü g t , d aß  zu r B est. d e s  Stickstoffs 0 ,1  g  der S u b stan z im  K j e l -  
DAHLsehen K o lb en  m it 2 0  ccm  konz. H sS 0 4  u . H g  od er H g O  verb ran n t w ird . D a n n  
fü llt  m an zu  500  ccm  a u f, n eu tra lis ier t 5 ccm  der L sg . m it '/ ,-n . N a O H  g e g e n  
L a c k m u s, v erd . a u f  2 0 0  ccm  m it N H ,-fr e ie m  W .,  g ib t zu  10  ccm  d a v o n  15 ccm  
0 ,0 0 3 °/oig . S tä rk c lsg ., fa llt  m it 5  ccm  v o n  G r a v e s  K ea g en s u . v e r g le ic h t  m it 10  ccm  
ein er  a u f g le ic h e  W e is e  b eh a n d elten  L s g . , d ie  2 ,0  m g N  in  1 1 en th ä lt. Phosphor 
w ird  m itte ls  d es R ea g e n se s  v o n  P o u g e t  u. C h o u c h a k  (B u ll. S o c . C him . d e F ran ce  
[4] 9 .  6 4 9 ; C. 1911. U . 489) n o ch  in  ein er  V erd ü n n u n g  v o n  1 T l. P  in  2 0  M illio n en  
T in . W . bestim m t; d a s R e a g e n s  is t  ab er  sc h w a ch  g e lb lic h , verd irb t a llm äh lich  u . g ib t  
k e in e  q u an tita tive  R k. D esh a lb  sc h la g e n  E g e r e r  u . K o b e r  vor, 150 g  N a-M olyb dat  
in 2 5 0  ccm  W . u . 100 ccm  H C l (1 : 1 ) zu  ,ö se n  u . 150  ccm  2 ° /0ig . S tr y eh n in su lfa tlsg . 
a llm ä h lich  u n ter  S ch ü tte ln  zu zu fü gen . D a s  R e a g e n s  is t  fa r b lo s , b e stä n d ig  u . g ib t  
q u a n tita tiv e  E r g eb n isse ;  e s  is t  so  em p fin d lich , daß  g e w ö h n lic h e s  F iltr ierp a p ier  n ich t  
v erw e n d et w erd en  d a rf u . läßt n och  1  T l. P  in  333  M i.lion en  T in . W . n a eh w eise n . 
L y m a n s  R e a g e n s für Calcium w ird  d a r g c s te llt , in d em  m an 4  g  S tearin säu re u . 
0 ,5  ccm  Ö lsäure m it 4 0 0  ccm  95°/0 ig . A . k o c h t, 2 0  g  (N H 1 )1COs in  100 ccm  h . W .  
zu fü g t, k o ch t, a b k ü b lt , 4 0 0  ccm  95°/0 ig . A ., 100 ccm  W .,  2  ccm  N H g (0 ,90) zu fü g t  
u . filtr iert. Zur B e s t . d es CaO in  M ilch w erd en  10 ccm  a u f  100 ccm  v erd . u. in  
5  ccm  d avon  E iw e iß  m it 15 ccm  6 ,5 ° /^ g . T r ic lilo r e ss ig sä u r e  g e fä llt  u . filtr iert. D a s  
CaO  w ird  n a c h  M c C r u d d e n  (Journ. B io l. Chctn. 1 0 . 187; C. 1911. I I .  1965) a ls
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O xalat g e fä llt . D ie s e s  lö s t  m an -wieder u. fä llt  m it dem  R e a g e n s  a ls  C a-S eife . 
Z um  V e r g le ic h e  w erd en  2 0  ccm  e in er  C a-O xa la tlsg . in  H N O s , d ie  0 ,4  m g C a e n t
h a lte n , zu  50  ccm  v o n  L y m a n s  R e a g e n s g e g e b e n  u. v o r s ic h t ig  g e sc h ü tte lt . Aceton 
w ird  zur B e st . au s se in er  L sg . en tw ed er  a b d estillicr t  oder d u rch  L ü ftu n g  in  N a -D i-  
su lf itlsg . a u fg e fa n g en . D a s  R e a g e n s w ird  n ach  S c o t t - W i l s o n  ( M a r r i o t t )  d ar
g e s te l l t ,  indem  m an 10 g  H g -C y a n id  u . 180 g  N aO H  in  1200 ccm  W . lö s t ,  dazu  
la n g sa m  4 0 0  ccm  0 ,7 0 °/oig .  A g N O s zu g ib t u. filtr iert. D ie  E m p fin d lich k e it  is t  1 T l. 
A c e to n  in  100 M illio n en  T e ile n . D ie  zu  p rü fen d en  L sg g . w erd en  d a rg este llt , in d em  
m an zu  50  ccm  W . u . 15 ccm  deä R e a g en ses  d as A c e to n  a b d estillier t  u . a u f  100  ccm  
a u ffü llt . Zur V e r g le ic h s lsg . v e r w e n d e t  m an  0 ,5  m g  A ceto n  in  10 ccm , a n gesäu er t  
m it V^-n. I I ; S 0 4. Öle u . Fette z ie h t m an  m it A .-A .-L sg . ( 3 : 1 )  aus it. g ie ß t  5  ccm  
der L sg . in  100 ccm  W . u. fü g t  10  ccm  H C l ( 1 : 4 )  h in zu . A n  d er  d a b ei e n t
steh en d en  T r ü b u n g  w erd en  n och  1  T l . in  1 M illion  T in . V . ' erkannt. B e i D arst. 
d er V e r g le ic h s lsg . g ib t  m an 5  ccm  d er A .-Ä .-L s g .,  en th a lten d  e  m g F e tt  oder Ö l
säu re , zu  100 ccm  W ., fü g t  10  ccm  H C l ( 1 :4 )  h in zu , sc h ü tte lt  u . lä ß t 5 M in. steh en . 
M u r l i n  u . R ic h e  g e b e n  d ie  F e tt lsg . zu  e in er  0,05°/oig- G e la t in e lsg . B e treffs  cith. 
Öle v g l . W o o d m a n , G o o k in  u . H e a t h ,  J o u m . In d . a n d  E n g in . C hem . 8 . 128; C.
1 9 1 6 . I I . 164 . (Journ. S oc. C hem . In d . 3 7 . T . 7 5 — 76. 15 /3 . 1918. [19 /10 .*  1917].)

R ü h l e .
K a r l  L e u c h s ,  Apparat zur Bestimmung von 

Salpetersäure nach Schuhe-Tiemann. D e r  A pp .
(F ig . 38) is t  g a n z  aus G la s h e r g e s te llt  u . b e s itz t  
k e in er le i S eh la u ch v erb b . E r b esteh t au s dem  
K o lb en  a, dem  e in g esch liffen en  H elm  b, d em  ein- 
g esc h m o lz e n e n  H a h n tr ich ter  c u . G a sa b le itu n g s
rohr d m it  R ü ck sc h la g v en til e. D ie  H an d h a b u n g ,
B e d ien u n g  u n d  N -B est. i s t  d ie  g le ic h e  w ie  b eim  
a lten  S c h u lze - T iEMANNschen A pp. N u r m uß  
m an b e im  Z u fließ en la ssen  v o n  H C l u n d  FcCL, 
w a r te n , b is  d a s  V e n t il  e s ic h  g e s c h lo sse n  h at;  
so n st w ird  e s  zu  h e ftig  h o ch g er issen  u n d  e in g e 
klem m t. D ie  tr ich terförm ige E r w e iter u n g  d es  
K o lb e n h a lse s  k an n  m it  W . a b g ed ich te t  w erd en .
(Z tsclir. f . d . g e s . S ch ieß - u. S p ren g sto ffw esen  13.
333. 15 /9 . 1918.) Z a i in .

F . R e is s  u n d  G. D ie s s e lh o r s t ,  D ie  Erscheinung der Bingreaktion. Zu U n teres, 
ü b er d ie  E r sc h e in u n g  d er Bingreaktion w u rd e  d ie  D ip h en y la m in sc h w efe lsä u rerk . zum  
N a c h w e is  v o n  N itra ten  h e ra n g ezo g en . E s  ergab  sic h , daß  d ie  R k . ih ren  U rsp ru n g  
an  d er  G la sw a n d u n g  h a t, e in e  F o lg e  d er A d h ä sio n  z w isc h e n  F l .  u n d  G la s. J e  
g röß er d ie  B e rü h ru n g sflä ch e  z w isc h e n  G la s und R e a g e n z ie n  i s t ,  um  so  m ehr w ird  
d ie  G e sc h w in d ig k e it  u n d  E m p fin d lich k eit v o n  R in g - u n d  Z onenrkk . g este ig er t. 
(C hem .-Z tg. 4 3 .  39. 2 1 /1 . L a b . d e s  V ere in s B e r lin er  M ilch p ä eh ter  E . V .) J u n g .

0 .  H a c k l ,  Direkte Bestimmung des gebundenen Eisenoxyds in säureunlöslichen 
Silicaten. (V orläu fige  M itte ilu n g .) D er  V f . em p fieh lt, d ie  v o n  K n e c h t  e in gefü h rte  
T itra tion  d e s  Ferrieisens m itte ls  Titantrichlorid au ch  a u f  Silicate a n zu w en d en . D ie  
S c h w ie r ig k e ite n , d ie  d ab ei d u rch  d en  A u fsch lu ß  m it  F lu ß sä u r e  e n ts te h e n , k ön n ten  
durch e in en  d er fo lg en d e n  W e g e  b e se it ig t  w erd en : 1. B in d u n g  der F lu ß sä u r e  durch  1 

K iese lsä u rezu sa tz , w o m it je d o c h  b ish er  d ie  S tö ru n g  der In d ica torrk . n ich t b eh o b en  
w erd en  k o n n te; 2 . Z u satz  v o n  g e l. B o r sä u re , 3. V e r w e n d u n g  v o n  M eth y len b la u  a ls  
In d ica tor  u n d  4 . A n w e n d u n g  e in er  a n d eren  g e e ig n e te n  In d ica torrk . a u f d re iw ertig es
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E ise n  oder d re iw ertig es T itan . (C hem .-Z tg. 4 3 .  9. 4 /1 . C hem . L a b . d er  g eo l. R eich s-  
an st. W ie n .)  J u n g .

R o b e r t  S c h w a r z  u n d  B e r n h a r d  R o l f e s ,  Die Bestimmung des Eisengehaltes 
in Eisenerzen mittels Permanganats. Kolloidale Kieselsäure i s t  im stan d e, b e i g le ic h 
z e it ig e r  A n w e se n h e it  v o n  Manganosalz d ie  O xyd ation  in  H C l v ö l l ig  zu  v erh in d ern , 
so  daß m an a u f d ie se  W e is e  - in  sa lzsau rer  L sg . F erroclilor id  m itte ls K a liu m p er
m a n gan at titr ieren  kann, oh n e  d ie  ü b lic h e  u n b eq uem e u . ze itrau b en d e T ite r s te llu n g  
der P crm a n g a n a tlsg . u n ter  A n w e n d u n g  re in en  E ise n o x y d s  in  H C l u n d  b ei G-gw. 
v o n  M an gan -S u lfa t-P h osp liorsäu re vorn eh m en  zu  m ü ssen . E s  grü n d et sich  h ierau f  
e in e  M ethode, w e lc h e  a u sfü h rlich  g esch ild er t w ird . (C hem .-Z tg. 4 3 .  51 . 2 9 /1 . C hem . 
In st. U n iv . F re ib u rg  i . Br.) JUNG.

E . P fa n n , Die Konzentrationsänderungen des Elektrolyten bei der Elektrolyse 
von Glockenbronze. D ie  k o n tin u ier lich  sta ttfin d en d e  V erä n d eru n g  in  der Zus. des 
Elektrolyten k en n ze ich n et d ie  E lek tro ly se  der Glockenlegierungen. D ie s e  V erän d eru n g  
w ird  b ew irk t durch  d ie  z iem lich  g ro ß e  M en ge anderer M eta lle , d ie  in  d er  G lo ck en 
b ron ze en th a lten  s in d . D ie  sek u n d ären  R k k ., w e lch e  b e i d er E le k tr o ly se  durch  
d ie  A n w e s e n h e it  der in  der A n o d e  m it d em  K u p fer  le g ie r te n  M eta lle  au ftreten , 
b ew irk en  e in  fortw äh ren d es S ch w an k en  d er  Z u s. d es E lek tro ly ten . E s  erg ib t s ic h  
dah er d ie  N o tw e n d ig k e it , d en  E lek tro ly ten  andauernd zu  reg en er ieren . Z ur E r
h a ltu n g  der Z us. d e s  E le k tr o ly te n  s in d  s tä n d ig  fo lg e n d e  Z u sä tze  vorzu n eh m en :
1. E in e  so lch e  M en ge H ,S 0 4, daß  s ie  d em  b e i der B . der b estä n d ig en  S u lfa te  (Zn, 
F e , N i, P b ) zersetz ten  K u p fer v itr io l en tsp r ich t; 2 . e in e  M en ge K u p fer  in  L sg . zu  
b rin g en , w e lc h e  d en  L e g ie ru n g sb esta n d te ilen  der A n o d e , d ie  w äh ren d  d er  E le k tr o ly se  
b estä n d ig e  u. u n b estä n d ig e  S u lfa te  b ild en , ä q u iv a len t is t;  d ie se  M en ge C u b ew irk t  
dan n  so w o h l d ie  B in d u n g  d er b e i d er H y d ro ly se  d er u n b estä n d ig e n  S u lfa te  fre i  
w erd en d en  H sS 0 4, a ls au ch  d ie  W ie d e r b ild u n g  d e s  durch  E n tsteh en  b estä n d ig er  
S u lfa te  zersetz ten  K u p ferv itr io ls. (Ö sterr. C hem .-Z tg. [2] 2 2 . 1 0 — 11. 15 /1 .) J u n g .  

*

O rg a n is c h e  S u b s ta n z e n .-

E d u a r d o  F i l i p p i ,  Über die Methoden zur quantitativen Bestimmung der Kippur- 
saure und Beschreibung einer neuen, einfachen und genauen Methode. Ü b e r s ie h t  
über d ie  b ish er  b ek a n n ten  V erff. Ih re  N a ch p rü fu n g  h a t V f. n ic h t  b e fr ied ig t. E r  
su ch te  daher e in  g e e ig n e te r e s  V erf. u n d  fa n d  e s  u n ter  B e n u tzu n g  d er  R k . vo n  
PELOUZE, n a ch  d er H ip p u rsäu re durch  K o ch en  m it MnO„ u n d  H ,S 0 4 in  B e n z o e 
säu re ü b ergeh t. 3 0 0 — 5 0 0  ccm  Karn w erd en  a u f 100 ccm  ein ged am p ft, m it der  
D A K iN sch eu  M isch u n g  a u s 2 R a u m teilen  B z l. und 1 R a u m teil a lk oh o lfre iem  Ä .  
2 S tdn . b e i 6 0 — 65° ex trah iert, n ach  A b tren n u n g  vom  L ö su n g sm itte l m it 20  ccm  
H jSO * u n d  3 — 4 g  M nOs unter Z u g a b e  e in ig e r  P o rze lla n stü ck ch en  am  R ü ck flu ß -  
k ü h le r  an fa n g s m it k le in er , d an n  m it g roß er F lam m e l 1/ ,  S td n . erh itzt. M an d estil
lie r t  d an n  m it W a sserd a m p f u n d  ersch ö p ft d ie se s  z w e ite  D e s tilla t  m it Ä . D ie  b eim  
V erd u n sten  d e s  E xtrak tes h in ter b lieb en e  B e n zo esä u re  w ird  g e w o g e n . (A rch . F arm a- 
c o lo g ia  sperim . 2 6 .  2 4 3 — 56. 15 /10 . 1918. C am erino, L a b . d i M ateria  m ed ica  d e lla  
U n iv .)  - S p ie g e l .

E r w i n  L a s t , Über die quantitative Bestimmung von geringen Zuckermengen bei 
Gegenwart von höheren und niederen Eiweißdbbauprodukten. D ie  h ö h eren  E iw e iß 
abb au produ k te, Älbumoscn u n d  Peptone, d ie  d ie  G en a u ig k e it  d er  q u an tita tiv en  
Z u ck erb estim m u n g  n a ch  B e r t r a n d  b ee in trä ch tig en , k ö n n en  durch  F ä llu n g  m it 
H g C l, in  n eu tra ler  L s g . b e se it ig t  w erd en , w äh ren d  b e i G g w . v o n  Säuren  d ie  F ä l-
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lu n g  u n v o llstä n d ig  is t ;  au ch  is t  je d e r  Ü b ersch u ß  v o n  H gC l* zu  v erm eid en . W e n ig 
sten s eb en so  w irk sam  is t  d ie  F ä llu n g  m it Q u eck silb ern itra t n a ch  P a t e i n  u n d  
D u f a u .  —  Monoaminosäuren b ee in flu ssen  d ie  G en a u ig k e it  der BERTRANDschen  
M eth od e n ich t. D a g e g e n  z e ig te  s ic h  d a s v o lls tä n d ig  ab geb a u te  E iw eiß p räp arat  
„Erepton“ stö ren d  in fo lg e  g e w is se r  A tom gru p p ieru n gen , d ie  b eim  K o c h e n  m it A l
k a li N H S fre iw erd en  la sse n , so  daß das C u20  a u fg e lö st  w ird . (D ie  A b sp a ltu n g  vo n  
N H fl aus E rep ton  find et a u ch  b e i g e w ö h n lic h e r  T em p . statt u n d  m a ch t sich  b e i 
lä n g erem  A u fb e w a h r e n  d es P rä p a ra tes bem erkbar, w a h rsch e in lich  in fo lg e  b a k te
r ie ller  Z ers.) D ie s e  S töru n gen  la ssen  s ic h  eb en fa lls  durch d ie  ob en  gen an n ten  F ä l
lu n g sm itte l b e se itig e n . (B iocliem . Z tschr. 9 3 .  66— 81. 9 /1 . 1919. [27 /9 . 1918.] B ern , 
P h y s io lo g . In s t. d . U n iv .)  SPIEGEL.

D o m e n ic o  G a n a s s in i ,  Zur Reaktion von Schiff für den Nachweis von Harn
stoff. D ie  SC H lFFsche B k . (G azz. ch im . ita l. 7 . 348) tritt b ei A n w en d u n g  v o n  
reinem  Furfurol n ich t e in . A ls  w irk sam er B e sta n d te il e in er  F urfuro lprobe, d ie  gu t  
reag ierte , w u rd e Aceton erm itte lt. M an e r h ä lt  d ie  B k . m it S ich erh e it n ach  fo lg en d er  
V o rsch r ift für  d a s B e a g e n s :  5 T rop fen  re in ste s  F urfu ro l, 2 ccm  A ceto n , 2  ccm  W .  
un d  1 ccm  konz. H C l. N a c h  Z u satz  v o n  e in  w e n ig  d ieser  F l. zur g er in g sten  M enge  
H arn sto ff fä rb t s ie  s ic h  a llm ä h lich  rosa , d an n  rot und sc h lie ß lic h  in te n s iv  p urpur
rot, sp ä ter  braun. V erw e n d et m an sta tt A c e to n  a n d ere  S u b sta n zen  m it der G ruppe  
C H 8 - C 0 ,  w ie  E ss ig e s te r , A c e ta ld e h y d , A c e ty la c e to n , B ren ztrau b en säu re, so  erh ä lt  
m an a u ch  m ehr oder w en ig er  la n g sa m  rö tlich e  od er  v io le t te  F ä rb u n g en , d ie  aber  
u n b estim m t u . n ich t m it d er  sch ö n en  F ä r b u n g  b e i G g w . v o n  A c e to n  zu  v e r g le ic h e n  
sin d . (A rch . F a r m a c o lo g ia  sp er im . 2 6 . 2 3 8 — 42. 1 5 /1 0 . 1918. P a v ia , Ist. d i C h im ica  
fis io lo g ica  d e lla  B . U n iv .)  S p ie g e l .

G e o r g e  H . S h a r p le s ,  Bemerkungen über Carbolsäure: Anwendung von Phenol- 
reaktionen auf die Fabrikspraocis. E s  sin d  d ie  v e r sc h ie d e n e n  V erff. zu r B e st . d es  
Phenols in  T e e r ö le n  (von  L o w e , v o n  W E I S S  [Journ. F ra n k lin  In s t. 174. 6 8 3 ;  Journ. 
S oc. Chem . In d . 3 2 . 6 9 2 ;  C. 1913. I. 5 6 5 ] ,  F o x  u . B a r k e r  [Journ . S oc . C hem . In d .
3 6 . 8 4 2 ;  C. 1917. I I . 8 3 1 ]  u. v o n  M a ss e  u .  L e r o u x  [B u ll. S oc. C him . d e  F ra n ce  
[ 4 ]  21. 2 ;  C. 1 9 1 7 . 1 .  6 9 5 ] )  a u f  ih re  B ra u c h b a rk e it  fü r  d ie  B e d ü r fn isse  d es B e tr ieb es  
g ep rü ft w ord en . (Journ. Soc. C hem . In d . 37. T . 1 0 9 — 1 3 .  1 5 / 4 .  [ 2 6 / 1 . * ]  1 9 1 8 . )  B ü h l e .

T . F .  H a r v e y  u n d  C. F. S p a r k s ,  Die schnelle Bestimmung von Pyridinbasen 
in Ammoniak und dessen Sahen. S o w e it  Vff. u n terr ich te t sin d , b e ste h t  h ierfü r  n och  
k e in  sc h n e lle s  u . g e n a u e s  V erf. (V gl. M i l b a u e r  u . S t a n e k ,  Z tschr. f. Z u ck erin d . 
B öh m en  2 8 . 5 8 4 ; C. 1 9 0 4 . II . 9 6 2 ;  P e n n o c k  u. M o r t o n ,  J o u m . A m cric . C hem . 
S o c . 2 4 . 3 77; C. 1 9 0 2 . I. 1 180; H o u g h t o n ,  Journ . In d . and  E n g in . C hem . 1. 6 9 8 ;  
Journ . Soc. C hem . In d . 2 8 . 1195; C. 1910 . I. 1294). D a s  V er f. d er  V ff. b eru h t  
au f der sc h n e llen  u. v o lls tä n d ig e n  A u sfü llu n g  d es Pyridins u . seiner Sähe aus 
saurer L s g . a ls  P e r jo d id  u . T itr a tio n  der S u lfa te  d er B a se n  m it ' / 10-n . A lk a li. E s  
z e ig t  s ic h , d aß  P y r id in  au s ‘/¡-n . sc h w efe lsa u rer  L sg . d u rch  J o d  in  e in er  V er 
d ü n n u n g  1 :  2 0 0 0 0  g e fä llt  w ird . D ie  E m p fin d lich k eit d er  B k . w ird  durch  Z u satz  
v o n  N a C l a u f 1 : 2 0 0 0 0 0  erh öh t. D ie  a u sg e fä llte n  P er jo d id e  s in d  m eist  m it  J o d  
veru n re in ig t, w esh a lb  e in e  jo d o m etr iseh e  B e s t . a u sg esch lo ssen  is t . Zur B e s t . w ird  
ein  S ch e id e tr ich ter  v e r w e n d e t , d er ob erh alb  d e s  H a h n s röh reifförm ig  g e s ta lte t  i s t  
In  d iesem  T e ile  b efin d et s ic h  e in  P fro p fen  a u s B a u m w o lle . In  d en  T r ic h te r  g ib t  
m an 50  ccm  W ., d an n  50  ccm  d e s  zu  p rü fen d en  N H S (D . e tw a  0 ,885) u . a llm ä h lich  
unter K ü h lu n g  100  ccm  10/ 1-n . H äSO«. N a c h  L s g . vo n  5 0  g  N a C l lä ß t m an 10 ccm  
J o d lsg . (13 g  J o d , 13 g  K J  m it W . zu  100 ccm  g eh ) h in zu fließ en , sc h ü tte lt , läß t  
15 M in. s te h e n  u . lä ß t  d an n  d ie  F l.  d a rch  d en  B a u m w o llp fro p fen  filtr ieren , w o b e i
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m an d u rch  e in  G u m m ih an dgeb läse  n aclih ilft . D e r  H ah n  is t  zu  sc h lie ß e n , b ev o r  
L u ft den  N d . erreicht. D ie  F iltr a t io n  d au ert e tw a  5 M in. M an w ä sch t m it 2 0  ccm  
d er W a sc h fl. (10 ccm  10/ ,-n . H sS 0 4, 190  ccm  W ., 10 ccm  o b ig e r  J o d lsg ., n a ch  dem  
S te h e n  über N a c h t  zu  filtr ieren) n a c h , filtr iert v o lls tä n d ig  a b , g ib t  e in en  g e r in g e n  
Ü b ersch u ß  g esä tt ig te r  T h io su lfa t lsg . h in zu  u . se h ü tte lt , b is  a lle s  fa rb lo s g ew o rd en  
is t .  D a s  T h io su lfa t  k a n n  m it ‘/io  -n . J o d lsg . en tfernt w erd en , es is t  d ie s  aber, w en n  
der Ü b ersch u ß  d aran  n ic h t  z u  gro ß  is t , n ic h t  n ö tig . N u n  b r in g t m an d a s V o lu m en  
d er F l. a u f e tw a  20 ccm , g ib t  2 T r o p fen  M eth y lo ra n g c  (0,2 g  in  1 1 W .) zu  u . n eu 
tra lis ier t a n fä n g lich  m it 7 i ‘n - N a O H , zum  S ch lu ß  m it 1/ 10-n . N aO H . N a c h  Z u satz  
v o n  0 ,5  ccm  P h e n o lp h th a le in  (1 T l .  in  5 0 0  T in . 50% ig- A .) w ir d  d as P y r id in su lfa t  
m it Vio-m N a O H  titriert. 1 ccm  =  0 ,0079  g  P y r id in . O b g le ich  b e i d en  B e le g 
a n a ly se n  n u r  5 — 50  m g P y r id in  zu  b estim m en  w aren , is t  d och  b em erk en sw erte  G e 
n a u ig k e it  erreicht w o rd en . B e i 3 V ersu ch sre ih en  w u rd en  w ied er  g e fu n d en  81,7  b is  
8 5 ,5 % , 8 2 ,1 — 86,9°/0 u . m it e in em  fa s t  g a n z  re in en  P y r id in  9 5 ,6 — 98%  d er T h eo r ie . 
J o u m . Soc. C hem . L id . 37. T . 4 1 — 43. 15 /2 . [7/1.*] 1918.) R ü h l e .

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .

A . H e id u s c h k a ,  Über die Happ sehe Alkaloidbestimmungsmethode. (V g l. A p oth .- 
Z tg. 33 . 463; C. 1919. I I . 240.) V f. b e stä t ig t  d ie  B e o b a c h tu n g e n  v o n  K . D i e t e r i c h  
(Pharm . Z tg . 6 3 . 62 8 ; C. 1 9 1 9 .1 1 . 228), u . fa ß t se in e  vorläu figen  E rfah ru n gen  ü b er  
d ie  R A PPsche M eth od e d ah in  zu sam m en , daß  d ie se lb e  seh r  b ea ch ten sw ert u . sehr  
zu  N a ch p rü fu n gen  zu  em p feh len  se i. E in  b eso n d erer  V o rte il d er M eth od e is t  der  
g er in g e  V erbrauch  an  U n tersu ch u n g sm a ter ia l. (P h arm . Z tg . 64 . 5. 1 /1 . W ü rzb u rg . 
P harm . In s t. d. U n iv .)  DüSTERBEHN.

H e r m a n n  K u n z -K r a u s e , Über die Beständigkeit, bezw. Haltbarkeit von Kohlen
oxydhämoglobinlösungen und ihre Herstellung unter Verwendung von Leuchtgas. 
D ie  GoW ERSsclie P ik ro c a rm in lö su n g  ist, w ie  b e r e its  R i e d e r  erw äh n t, n ich t b estä n d ig . 
D ie s e  V erä n d er lich k eit d e s  F ä rb u n g stiters  d er  L s g . d ü rfte  n ich t n u r  durch  L ich t-  
w rk g . h ervorgerufen  w erd en , son d ern  auch  a u f n och  an d ere , durch  d ie  Z u s. d er  F l. 
b ed in g te  i n n e r e  U r sa c h e n , in sb eso n d e re  d ie  se le k tiv -a d so r p tiv e  W r k g . d es  
K o llo id s  (G ela tin e) a u f  d ie  B e sta n d te ile  d e s  F arb sto ffs  zu rü ck zu füh ren  se in . D a 
g e g e n  is t  d ie  an ih rer  S te l le  v o n  H a l d a n e  e m p fo h len e  K o h len o x y d h ä m o g lo b in lsg ., 
w ie  V f. b e stä t ig e n  k an n , u n b eg ren zt haltbar. V f. w arn t je d o c h  h in sich tlic h  d er  
H erst. v o n  K o h len o x y d h ä m o g lo b in lsg g ., v o r  a lle m , w en n  s ie  sp ek tro sk o p isch en  
Z w e ck en  d ien en  so llen , d rin g en d  vor d er  V erw e n d u n g  v o n  L e u c h tg a s , da le tz te res  
w o h l Btets n ic h t  u n b eträch tlich e  M en g en  v o n  C yan en th ä lt. D a s  in  so lc h e n  F ä llen  
g le ich ze it ig  e n ts te h e n d e  C yan h ä m o g lo b in , b ezw . C y a n o x y h ä m o g lo b in  k a n n  d en  B e 
fu n d  störend  b ee in flu ssen . (P h arm . Z tg . 64 . 8 9 — 90. 15 /2 . Ja n . D r e sd e n . Chem. 
In s t . d . T ierärztl. H o ch sc h u le .)  DüSTERBEHN.

I v a r  B a n g ,  Ergänzende Bemerkungen über die Mikrobestinmung des Trauben
zuckers. I I . (1. v g l . B io ch em . Z tschr 8 7 . 2 6 4 ;  C. 1 9 1 8 . 1 1 .2 2 5 .)  E s  h a t s ic h  h era u s
g e s te llt , d aß  d ie  b ish er  v erw e n d ete  Jodatlösung n ich t h a ltb ar ist. S ie  e n tw ic k e lt  
z w a r  n a ch  A n sä u ern  u n d  Z u satz  v o n  K J  d ie  th eo re tisch e  J o d m e n g e , oxy d iert aber  
n ach  u n d  n ach  das’ C usO n ic h t  m ehr. B . v o n  Ü b erjod säu re find et n ic h t  s ta tt;  es  
w ird  Ü b erg a n g  der Jod sä u re  in  e in e  an d ere  M odifikation  a n gen om m en . D e r  Ü b e l
stan d  läß t s ic h  v erm eid en , w en n  m an sta tt  d er  J o d a tlö su n g  saure L ö su n g  v o n  J o d 
säu re  v o r r ä tig  h ä lt. D eren  H erst. u . V er w e n d u n g  w ird  e in g eh en d  b esc h r ieb en . —  
D a s  jo d o m etr isc h e  V erf. von  W i l l s t ä t t e r  u n d  S c h u d e l  (B er . D tsc h . C hem . G es. 
51. 7S0; C. 1 9 1 8 . I I .  406 . [Im  O rig ina l s in d  N a m e u n d  S e iten za h l fa lsc h  zitiert])
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k on n te  au ch  für  d ie  B e st . v o n  0 ,1 0 — 0,5 0  m g  Z u ck er a n g ep a ß t w erd en , g ib t  aber  
b e i B lu t  v ie l  zu  h oh e  W e r te ;  offenbar w erd en  v o n  H y p o jo d it  a u ch  an d ere  Stoffe  
d es B lu te s  a n gegriffen . (B io ch cm . Z tschr. 9 2 .  344 —  46 . 2 0 /1 2 . [2 8 /8 .]  1918.)

Sp ie g e l .
A . K o w a r s k y ,  Zur Mikrobestimmung des Blutzuckers. D ie  vom  V f. b esc h r ie 

b en e  M eth od e b eru h t a u f  d em  BERTRANDschen P r in z ip , w e lc h e s  darin  b e ste h t, daß  
d ie  zu  u n tersu ch en d e  Z u ck er lsg . m it a lk a l. K u p fer o x y d lsg . g e k o c h t w ir d , w o ra u f  
d as a u sg e sc h ie d e n e  K u p fero x y d  v o n  der P I. getren n t u n d  in  saurer E ise n su lfa tlsg . 
a u fg e lö st  w ird ; d as d a b e i e n tsta n d e n e  E ise n o x y d u l (das dem  K u p fer o x y d u l ä q u i
v a le n t  ist) w ird  d u rch  T itra tio n  m it K a liu m p erm an gan at b estim m t. D a m it b eim  
A rb eiten  m it k le in e n  Z u ck erm en g en  k e in e  V er lu s te  e n ts te h e n , w ird  der K u p fer lsg . 
ein e  b estim m te  M en ge Z u ck er z u g e s e tz t , d ie  v o n  d er  erh alten en  M en ge a b g ezo g en  
w ird . D a s  V erf. erm ö g lich t e in e  g en a u e  (b is  0,01 °/o) Z u ck erbest, m it 0 ,35  ccm  B lu t. 
D ie  M eth od e k an n  auch  fü r  Z u ck erb est, im  H arn  a n g ew a n d t w erd en . S ie  is t  b e 
so n d ers b e i d er  fu n k tio n e llen  N ieren d ia g n o stik  am  P la tz e , d a  h ierb e i n ic h t  se lten  
n u r  seh r  g er in g e  H a m m e n g e n  zur U n ters , g e la n g e n ;  sc h o n  m it 0 ,1  ccm  H arn  läß t  
s ic h  e in e  g e n a u e  Z u ck erbest, a u sfü h ren . (D tsc h . m ed . W oh sch r . 4 5 . 1 8 8 — 90. 13 /2 . 
B e r lin , In s t. f. m ed iz in . D ia g n o st ik .)  B o r in s k i .

B .. A lb e r t ,  Beitrag zur Methodik der Beststicksto/fbestinimung im Blute. V f. 
su ch t d ie  V o r te ile  der M ik rom eth od en  au ch  für  w e n ig e r  g e sc h u lte  U n tersu ch er  
d urch  e in ig e  M od ifik ation en  zu  sic h e rn , indem  er v o r  a llem  m it der B lu tm e n g e  a u f  
1,5— 2 ccm  h in a u fg eh t. D ie s e , durch  Z usatz v o n  e tw a s  fe in g ep u lv er tcm  O xalat am  
G erin n en  v erh in d ert, w erd en  g e n a u  g e w o g e n  od er g e m e sse n , im  50  ccm -K ö lb ch cn  
m it d estillier tem  W . a u f ca . 3 5 — 40  ccm  v erd ., m it 8 — 10 ccm  k o llo id a lem  E is e n 
h yd roxyd  u n d  ca . 1 ccm  10°/0 ig . L sg . v o n  K sS 0 4 v ersetz t u n d  n ach  A u ffü llen  b is  
zur M arke g u t  g e sc h ü tte lt. V o m  k la ren  F iltra t, das a u f F r e ih e it  v o n  E iw e iß  zu  
prüfen ist, w erd en  25 ccm  u n ter  Z u satz  e in e r  Spur T alcurn  in  e in em  k le in e n  K j e l -  
DAHLschen K o lb en  m it „ M ik ro sch w efe lsä u re“  (15 g  N -frc ie s  K a liu m su lfa t  u n d  5 g  
re in stes K u p fe isu ifa t  in  100 cem  W . g e l., u n ter  v o r s ic h tig e m  B ü h ren  m it 400  ccm  
reinster k on z. H jSO * la n g sa m  v erse tz t)  verb ran n t u n d  m itte ls  e in er  der B A N G schen  
äh n lich en  A n o rd n u n g  a lk a lis ier t  u n d  m it W a sserd a m p f d e s t i l l ie r t  D ie  B e st . d es  
N H , im  D e s t i l la t  er fo lg t  n a c h  d er  a u ch  v o n  B a n g  em p foh len en  jo d o m etr isc h e n  
M ethode u n te r  V erw e n d u n g  v o n  '/soo-n- L sg g . E s  w erd en  n o ch  e in ig e  M odifikationen  
für d ie  E n te iw e iß u n g  v o n  B lu t , b ezw . Serum  in  bestim m ter V erd ü n n u n g  a n g eg eb en . 
B enu tzt m an  zur E n te iw e iß u n g  b e lie b ig e  V erd ü n n u n g , v o m  F iltra t  zur V erb ren n u n g  
die H ä lfte , so  h a t m an d ie  b e i d er  D iffer en zb ild u n g  erh a lten e  A n z a h l cem  S c h w e fe l
säure m it dem  F a k to r  14 zu  m u ltip liz ieren  u n d  d u rch  d ie  zur E n te iw e iß u n g  b e 
n utzte A n za h l g  B lu t  zu  d iv id ie ren , u m  d as E r g eb n is  d er  E e st-N -B e s t . in  m g  für  
100 g  B lu t, b ezw . Serum  zu  erh a lten . D ie  g a n ze  B e stim m u n g  erfordert ca . 1 S td e. 
(B iochem . Z tschr. 9 2 .  3 9 7 — 41 1 . 2 0 /1 2 . [30 /9 .] 1918 . M an n h eim , L a b . d e s  S on d er
lazaretts f . N ieren k ra n k e .) SPIEGEL.

B . A lb e r t ,  Beitrag ztir Methodik der Hamstoffstickstofl'bestimmung im Blute 
(und Urin). E in  M ik roverf. v o n  S ie b e c k  (D tseh . A rch . f. k lin . M ed. 116), u n ab 
h ä n g ig  v o n  d ie se m  au ch  vo n  I<ESSER b en u tzt, b eru h t a u f d er  E n tb in d u n g  v o n  N  
durch B ro m la u g c  u n d  d e sse n  m anom etrischer  M essu n g . V f. h a t d ie se s  V erf. noch  
e tw as m odifiziert, um  d ie  A u sfü h ru n g  u n d  b eso n d ers d ie  B e rech n u n g  zu  v e r e in 
fachen . Z ur E n te iw e iß u n g  d es B lu te s  d ie n t  d as b e r e its  frü h er (B ioch em . Z tschr. 9 2 .  
397; v o rsteh . B e f.)  b esc h r ieb en e  V erf. m it E ise n  b e i  G esa m tv erd ü n n u n g  1 : 1 0 .  
F ür H a m  is t  V erd ü n n u n g  1 : 1 0 0  erford erlich . —  D ie  erh a lten en  W e r te  w a ren  
etw a 0 ,0 4 — 0 ,0 5 %  h ö h er  a ls  d ie jen ig e n  n ach  d er  U rea sem eth o d e . G eh a lt von
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1 0 ° / o o  E iw e iß  h a tte  nur sehr g e r in g e n  E in flu ß . (B io ch em . Z tschr . 9 3 .  8 2 — 8 8 .  9 / 1 .

1 9 1 9 .  [ 3 0 / 9 .  1 9 1 8 . ]  M annheim , L ab . d es Son d erlazaretts f. N ieren k ran k e.) S p ie g e l .

H . S c h a l l ,  Die quantitative Bestimmung der Acidose. In  dem  zu  u n tersu ch en 
d en  U rin  s te llt  m an  zu n ä ch st durch  d ie  GrERHARDTsche E isen ch lo r id lsg . f e s t ,  ob  
A ceteB sigsäu re v o rh an d en  is t  od er  n ich t. I s t  le tz te res der F a l l ,  so  g e n ü g t  d ie  
q u a n tita tiv e  A c e to n b est . I s t  d a g eg en  v ie l  A c e te ss ig sä u r e  v o rh a n d en , so i s t  d ie  
A m m on iak b est, vo rzu n eh m en ; i s t  w e n ig  A cetess ig sä u re  v o r h a n d e n , so w ird  d iese  
(ev en tu e ll n eb en  dem  A ceto n ) b estim m t. F ü r  d ie  A ce to n b cst . jvird e in  e in fa ch es  
co U r im etr isch es V erf. a n g e g e b e n , d as a u f d er  LEGALschen P ro b e  b eru h t. E b en so  
w ird  d ie  A c e te ss ig sä u r e  co lorim etr isc li unter Z u g ru n d eleg u n g  d er  P ro b e  n ach  
R im in i  b e st im m t F ü r  d ie  N H S-B e s t .  w ird  d a s V erf. v o n  M a l f a t t i  v o r g e 
sc h la g e n . (D tsch . m ed . W ch sc h r . 4 5 . 2 1 1 — 12. 2 0 /2 . K ö n ig sfe ld  [B a d  S ch w arzw ald ].)

B o r in s k i .
H . S a c h s ,  Neue Wege zum Nachweis der Blutveränderung bei Syphilis. E in e  

k u rze B e sp rech u n g  der v o n  M e in ic k e  (B er i. k lin . W c h sc h r . 5 5 . 8 3 ;  C. 1 9 1 8 . I. 
4 8 2 )  u n d  S a c h s  u n d  G e o r g i  (v g l. M ed. K lin ik  14 . 8 0 5 ;  C. 1 9 1 9 . I I . 4 5 )  a n g e
g eb en en  A u sflo ck u n g srk k . für d ie  S y p h ilisd ia g n o se . (U m sch au  2 3 . 6 5  —  6 8 .  2 5 / 1 . )

B o r in s k i.
F . R e ic h ,  Die Fällungsreaktionen zur Syphilisdiagnose nach Meinicke und nach 

Sachs und Geo-rgi. E in e  N a ch p rü fu n g  d e r  v o n  M e in ic k e  u n d  S a c h s  u n d  G e o r g i  
angeg eb en en  R k k . D ie  MEiNiCKEsche R k . zeig te  e in e  m erk liche , a b e r  n ich t völlig  
au sreichende  Ü b erein stim m u n g  m it d e r  WASSERMANNschen R k . D a g eg e n  w a r  die 
SACHS-GEORGIschc R k . in  a lle n  F ä lle n , in  d en en  d ie  WASSERMANNsche R k . positiv  
w a r ,  g le ich fa lls  p o s itiv , u n d  au ch  d ie  zw eife lh a ften  B e fu n d e  w a ren  n ich t häufiger 
a ls  Lei d e r W  ASSERMANNschen R k. V f. g e la n g t zu  dem  E rg eb n is , d aß  d ie  S a c h s -  
GEORGIsche R k .,  w enn m it e inem  g u t  e rp ro b te n  E x tra k t g e a rb e ite t  w ird , de r 
WASSERMANNschen R k. g le ich w ertig  ist. (D tsch . m ed. W ch sch r. 4 5 . 1 8 1 — 8 2 .  1 3 / 2 . )

B o r in s k i .
E . M e in ic k e ,  Zur Theorie und Methodik der serologischen Luesdiagnostik. D ie  

S y p h ilisrk k . b eru h en  en tw ed er  a u f  ein er  G lo b u lin fä llu n g  durch  c h em isch e  M ittel 
(z. B . d ie  K l a u s n e r  se h e  u n d  d ie  B r u c k  Bche R k .)  od er  a u f G lo b u lin flo ck u n g  durch  
k o llo id a le  R k k . z w isc h e n  S eru m g lo b u lin en  u n d  E x tra k tlip o id en . N u r  d ie se  kom m en  
fü r  d ie  P r a x is  in B etrach t. D er  w e se n tlic h e  V o rg a n g  is t  b e i d ie se n  k o llo id a len  
R k k . e in e  p h y s ik a lisc h e  Ä n d eru n g  d er G lo b u lin e . E s  i s t  w a h rsch e in lich , daß  d ie se  
p h y s ik a lisc h e  Ä n d eru n g  in  e in er  durch  Io n en w a n d eru n g  b e d in g te n  A b g a b e  von  
lo ck er  geb u n d en em  K o ch sa lz  b e s t e h t  D ie  W ASSERM ANNsche R k. is t  d en  k o llo i
d a len  F ä llu n g srk k . w e se n sg le ic h . A b e r  s ie  v erw e n d et e in en  an d eren  In d icator , 
näm lich  d as K om plem en t. D ie  SACHS-GEORGlsche R k . arb e ite t m it d em  In d icator  
d er G lo b u lin fä llu n g , d ie  M E iN iC KEsche R k . m it dem  d er  G lo b u lin lsg . D ie  so 
g en a n n te  „ d ritte  M od ifikation“  der L ip o id b in d u n g srk . b eru h t a u f  d er  B eo b a ch tu n g , 
d aß  m it ste ig en d em  N aC l-Z u sa tz  d ie  v erd d . E x tra k te  a llm ä h lich  in  d en  Z ustand  
d er S c h w e b e fä llu n g  g era ten , b is  sc h ließ lich  s ic h tb a re  A u sflo ck u n g  ein tritt. In  dem  
durch  K o ch sa lzb e ig a b e  b ew irk ten  Z u sta n d e  d er  S c h w e b e fä llu n g  sc h e in e n  d ie  E x
tra k tk o llo id e  ihr R eak tion sop tim u m  für S eru m glob u lin e  zu  b esitzen . D ie  R k . w ird  
fo lg en d e rm a ß en  au sg efü h rt: M an m isch t 0 ,3  ccm  > /4  S td e . in a k tiv ie r te s  Serum  m it 
0 ,3  ccm  10% iger K o c h sa lz lsg . und 0 ,6  ccm  d es m it d estillier tem  W . 1 : 8  verd . 
E xtra k ts u n d  läß t den  V ers. über N a c h t  b e i 37° steh en . D ie  stark  p o s it iv e n  L u es
se ra  e rsch e in en  d an n  geflock t, a lle  ü b rigen  u n g eflo ek t. D ie  M E iN iC K E sche R k ., d ie  
SACHS-GEORGische R k . u n d  d ie  „ d r it te  M od ifik ation “  s te l le n  in so fern  e in en  erheb
lic h e n  F o rtsch ritt  g e g e n ü b e r  d en  m it G lob u lin flock u n g  a rb e iten d en  R k k . dar, a ls  s ie  
d ie  F e h le r q u e lle  der v e r sc h ie d e n e n  ch em isch en  F ä llb a r k e it  d er S eru m g lo b u lin e  b c-
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w u ß t e in zu sc h r ä n k en , b zw . a u szu sch a lten  versu ch en . (D tsch . m ed . W ch sc h r . 4 5 . 
178— 81. 13 /2 . A m b roek  (i. W .), H e ils tä tte .)  B o b in s k i .

W . G e o r g i ,  Studien über Serumausflockung bei Syphilis. (Y gl. Z tschr. f. Im - 
m u n itä tsforsch . u . exper. T h er a p ie  2 7 . 5 18; C. 1 9 1 9 . II . 231.) B e i A u sflo ck u n g  
d es sy p h ilit is c h e n  B lu tser u m s n a ch  S a c h s  u n d  G e o k g i  (M ed. K lin ik  1 9 1 8 . N r. 33) 
durch  ch o les ter in is ie r te  E x tra k te  er g a b e n  s ic h  q u a n tita tiv e  U n tersch ied e  im  V er
h a lte n  der e in z e ln e n  Sera. D ie  A u sflo ck u n g  is t  b e i n ied r ig er  T em p . (E issch ran k )  
a b g esc h w ä ch t od er  a u fg eh o b en ; b e i U n ters , der e in ze ln en  Serum proben ergab en  
sich  in  dem  E in flu ß  der T em p eratu rän d eru u g  g e w is se  U n tersch ied e . W ie  b e i der  
W ASSERJiANN schen K k ., sc h e in t au ch  h ier  S ä u re d ie  A u sflock u n g  zu  verstärken , 
A lk a li s ie  a b zu sch w ä c h e n . D e r  G eh a lt v o n  0 ,8 5 °/0 N a C l is t  für d ie  A u sflo ck u n g  
v o n  B e d e u tu n g ;  V erm in d eru n g  der K on zen tra tion  sc h w ä ch t d ie  R k . ab, S te ig eru n g  
verstä rk t s i e ,  v e r le ih t  ih r  ab er  le ic h t  e in  u n ch a ra k ter ist isch es G ep rä g e . M anche  
u n ch o lester in is ier te  E x tra k te , d ie  im  ■ sa lz fre ien  M edium  u n sp ez if isch e  A u sflo ck u n g  
g eb en , v er lieren  durch  S a lzzu sa tz  d ie se s  V erh a lten , oh n e  ab er  zu r  A u sflo ck u n g  g e 
n ü gen d  em p fin d lich  zu  w erd en . B e i  g e e ig n eter  C h o lester in is ieru n g  v ersch ieb en  
sich  d u rch  S a lzzu sa tz  d ie  V e r h ä ltn isse  im  S in n e  e in es für L u e s  ch a ra k ter istisch en  
V erh a lten s.

D ie  A u sflo ck u n g  is t  h äu fig , w e n ig ste n s  b e i B e n u tzu n g  bestim m ter ch o lester in i-  
sierter E xtrak te , m it a k tivem  Serum  sc h w ä ch er  a ls  m it in ak tiv iertem , d a b e i b esteh t  
im  ersten  F a lle  m a n g e ln d e  S p ez ifitä t u n d  z u w e ile n  E ig e n flo c k u n g  in  d e n  S eru m 
k o n tro llen . D ie  g rö ß te  A u sflo ck u n g sstä rk e  erre ic h t m an in  der R e g e l m it 5 M in. 
la n g  in a k tiv ier tem  S e r u m ; b e i  län gerem  od er h öherem  E r h itzen  tr itt  fo rtsch reiten d e  
A b n ah m e d er  R e a k tio n s fä h ig k e it  e in . T rotz  d ie se s  U n te r sc h ie d e s  u . a n d erer  sc h e in t  
b ei V erw e n d u n g  g e e ig n e te r  E x tra k te  w e itg eh en d er  P a ra lle lism u s z w isc h e n  A u s
flock un g u n d  W ASSEBHA NNscher R k. zu  b e ste h e n . D ie s e  k an n  b e i V e r w e n d u n g  
von a k tiv e m  Serum  w en ig sten s  zum  T e il  e in  w e s e n tlic h  an d erer V o rg a n g  (direkte  
G lo b u lin fä llu n g  durch  d en  E xtrakt) se in , a ls  m it in ak tiv iertem  (sek u n d äre G lo b u lin 
veränderung). B e i dem  ¿ w eiten  V o rg a n g  d ürfte  d em  Cholesterin d ie  F u n k tio n  zu 
kom m en, d ie  V erg rö b eru n g  d er A d so rp tio n sk o m p lex e  b is  zur U n lö s lic h k e it  zu  ste ig ern . 
(B iochem . Z tschr. 9 3 .  1 6 — 33. 9 /1 . 1919. [2 1 /8 . 1918.] F r an k furt a. M ., K g l. In st. f. 
exp. T h er a p ie , E x p er im .-b io lo g . A b t.) S p ie g e l .

W . G ä r tn e r , Die Brucksclie und die Wassermannsche Beaktion in den eimeinen 
Stadien der Syphilis und unter dem Einfluß der Behandlung. E in g e h e n d e  V er
g le ic h u n g  u n d  B e sp r e c h u n g  d er  b e i za h lre ich en  U u te r ss . in  d en  v ersch ied en en  
K ra n k h eitssta d ien  u . u n ter  so n st w ech se ln d e n  V erh ä ltn isse n  n a c h  b e id en  V erff. er
hob en en  B e fu n d e . (Z en tra lb latt f. B ak ter . u . P a ra siten k . I . A b t. 8 2 . 3 3 7 — 83. 12 /12 .
1918. K ie l, F estu n g s la z a r e tt  R a v en sb erg , S y p h ilisa b te ilu n g .)  S p ie g e l .

A .-D . R o n c h ä s e ,  Über den Mechanismus der Bordet-Wasscrmannschen Beaktion. 
Störende Wirkung der fremden Seren. Die für eine spezifische Beaktion notwendigen 
Bedingungen. (V g l. C. r. so c . d e  b io lo g ie  8 1 . 72 6 ; C. 1 9 1 9 . I I .  152.) J ed er  Z usatz  
frem den Serum s in  d er ersten  Z e it  verm in d ert d ie  In te n sitä t  d er  R k. u n d  g en ü g t  
h äu fig , ih re  R ich tu n g  zu  än d ern . D ie s  sp r ic h t , eb en so  w ie  an d ere E rfah ru n gen , 
für d ie  A u ffa ssu n g  v o n  B o e y ,  d aß  d ie  R k . der A u sd ru ck  fü r  e in e  S törung  des  
G le ic h g e w ic h te s  z w isc h e n  d en  E iw e iß k ö rp ern  m it v erh ä ltn ism ä ß ig em  Ü b ersch u ß  der 
G lobuline is t , ohne B e z ie h u n g  zu r S y p h ilis  b e i nur ger in g em  A u ftr e te n , ab er  
w en igsten s b e im  M en sch en  fü r  d ie se  K ra n k h e it  ch a ra k ter istisch  oberh alb  e in es g e 
w issen  G eh a lte s. K lin isc h e  E rfah ru n g  z e ig t ,  d aß  d ie  R k . W e r t  h a t , w en n  s ie  m it 
einem  g u te n  A n t ig e n  u n d  e in em  h ä m o ly tisc h e n  S y ste m  v o r  s ic h  g eh t, v erg le ich b a r



478 I. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1919. II.

d em jen igen , d as 0,1 ccm  titr ier te s  K om p lem en t und 0 ,1 ccm  titriertes h ä m o ly tisc h e s  
S eru m  lie fern . E in  h ä m o ly tisc h e s  S y stem , d as a lle  B ü rg sch a ften  für  d ie  ÜECHTsche 
R k . g ib t, m uß in  30  M in . b e i 37° 0,1 ccm  H am m elb lu tk örp erch en  1 : 4  liä m o ly s ieren , 
w en n  d as V o lu m en  dem  der R k. g le ic h  ist. W a s  d ie  A n tig e n e  anbetrifft, so  ze ig ten  
s ic h  n eu erd in g s w ie d e r  z w e i ,  d ie  n a ch  ihrem  an tik om p lem entären  V erh a lten  n ich t  
zu  b earg w ö h n en  w aren , u n sp ez ifisch . E s  w ir d  d esh a lb  b eso n d ers a u f  d ie  X o g u c iii-  
sch en  g e r e in ig te n  L ip o id ex tra k te  h in g e w ie se n , d ie  ste ts  g le ic h m ä ß ig  u n d  v o n  gu ter  
E m p fin d lich k eit s in d . (C. r. boc. d e b io lo g ie  81. 794— 98. 2 7 /7 . 1918.) S p ie g e l .

G. K a p s e n b e r g ,  Über eine einfache, zuverlässige Ausführung der Wasser- 
mannschen Reaktion. D e r  E xtrak t w ird  jed esm a l k u rz v o r  der A u sfü h ru n g  aus  
einem  au s M en sch en - od er  R in d erh erzm u sk elfle isch  h e r g e s te llte n  fe in en  P u lv e r  n eu  
a n g efer tig t , in d em  4 0  m g  d avon  m it 5 ccm  9 6 % ig . A . 10 M inuten  g esch ü tte lt, dam i 
filtr iert w erd en . D ie  A u sfü h ru n g  d er  R k. er fo lg t  in  e in em  W a sse r b a d e  m it 
T h erm orcgu la tor  u n d  m ech a n isch em  R ührer, in  das d ie  R öh rch en  in  b eson d eren  
G este llen  e in g eh ä n g t w erd en . H erzp u lv erex tra k tc  (stets a u s z w e i v ersch ied en en  
H erzp u lvern ) w erd en  1 : 5  v erd ., K o m p lem en t 1 : 10, S eru m  u n d  L u m b alfl. s te ts  
in ak tiv iert, H a m m elb lu tk örp erch en  m it 4  A m b o cep to re in h eiten  se n s ib ilis ie r t . A u s  
d en  k o n z . B lu tk ö rp erch en  s te llt  m an  d ie  5°/0ig . S u sp en s io n  her, z. B . 100 ccm , fü g t  
100 ccm  X a C l-L sg . m it  4  A E . pro ccm  h in zu , lä ß t  n ach  g u tem  D u rch sch ü tte ln  
1— 2 S td n . im  E issch ra n k , zen tr ifu g ier t  u n d  w ir b e lt  d ie  B lu tk ö rp erch en  zu  einer  
2 ’/ii0/oig- S u sp en sio n  auf. J e d e s  R e a g e n s kom m t zu  0 ,5  ccm  zur V erw e n d u n g , nur  
d ie  B lu tk örp erch en  zu  1 ccm , so daß  d a s G esa m tv o lu m en  ste ts  2 ,5  ccm  beträgt.

Im  V orversu ch  w ird  fe s tg e s te llt :  1. W ie v ie l  K o m p lem en t is t  n ö tig , um  b e i A n 
w e se n h e it  d e s  A n tig e n s  in  der G eb ra u ch sd osis v ö ll ig e  L sg . h erb eizu fü h ren ?  D ie s e  
K om p lem en tm en g e , d ie  m in im al zu  g eb ra u ch en d e , w ird  m it q b e z e ic h n e t  (b ezw . m it  
2 , u . 2 S fü r  A n t ig e n  1 oder A n tig e n  2). —  2. W e lc h e  M en g e  K o m p lem en t g en ü g t, 
u m  1 ccm  d er  se n s ib ilis ie r te n  B lu tk örp erch en  v ö ll ig  z u  lö se n  (m in im a llö sen d e  
M en ge =  p)1 q—p  s te llt  n u n  d ie  M en g e  d e s  K om p lem en ts vor , d ie  vom  A n tig e n  
u n sp ez ifisch  g e b u n d e n  w ird . Im  e ig en tlic h e n  V ers. w ird  d ie  d o p p e lte  G eb ra u ch s
d o sis  d e s  Serum s g e g e n  q K o m p lem en t kon tro lliert. Z e it ig t  d ie  d o p p e lte  Serum 
k o n tro lle  m it q v ö l l ig e  L sg ., so  is t  daraus m it B estim m th e it  nur z u  fo lg ern , daß  
e in e  K o m p lem en tm en ge =  p  ü b rig  g e b lie b e n  ist. D a s  Serum  k an n  q—p  K om p lem en t

g eb u n d en  h a b en , ab er  n ic h t  m eh r; d ie  G eb ra u eh slsg . k an n  a l s o - — — K om p lem en t

u n w irk sam  m achen , oh n e  daß m an d ie s  in  d er S eru m kon tro lle  s ie h t. I n  dem  ersten  
R ö h rch en , das d ie  G eb ra u ch sd o sen  d e s  A n t ig e n s  und d e s  S eru m s n eb st q K o m p le
m ent en thält, k an n  3 /2  (q—p) K o m p lem en t au ß er W rk g . g e se tz t  w erd en , a lso  0, w en n  
q — p  is t , d as h eiß t, w en n  A n tig e n  o d er  Serum  k e in  K om p lem en t b in d en . G e
w ö h n lich  is t  ab er  q f> p, u n d  d an n  k an n  d er  vorsteh en d e  W e r t  g e n ü g e n d  groß  
se in , um  e in e  H em m u n g  zu  erzeugen . D e sh a lb  w ird  in  d a s  z w e ite  R öhrchen  
S +  VtP K o m p lem en t g eb ra ch t;  v e rsch w in d e n  au ch  h ier  3 /2  (q —  p) K om p lem en t 
u n sp ezifisch , so  b le ib en  im m er 2p  —  i/1 q übrig . E in  sc h w a ch  p o s it iv e s  Serum  
b ra u ch t h ier , w en n  q —  p  is , n u r p zu  b in d en , um  noch' d eu tlich e  H em m u n g  der 
H ä m o ly se  zu  ze ig e n . E s  is t  nur n ö tig ,' daß  d ie  m in im al zu  g eb ra u ch en d e  M enge  
d e s  K om p lem en ts h ö ch sten s d ie  d o p p e lte  m in im a le  lö se n d e  K o m p lem en tm en ge  
se in  darf, b e z w . daß d a s A u tig e n  in  d er  G eb ra u ch slö su n g  h ö c h ste n s  d ie  m inim al 
lö se n d e  K o m p lcm en tm en g c  u n sp ez if isch  b in d e t. B e i  d en  m e is te n  A n tig e n e n  ist 
d ie se  F o rd eru n g  {q 2 p) erfü llt, so n st  k an n  m an s ie  le ic h t  en tsp rech en d  ver
d ü n n e n . (M ünch, m ed . W eh sc lir . 6 6 . 4 2 — 43. 10 /1 . L e id e n . L a b . d er  U n iv ersitä ts-  
p o lik liu ik  fü r  H aut- u. G esch le ch tsk ra n k h eiten .) S p ie g e l .
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G u y  L a r o c h e  u n d  V i n n e a u x ,  Untersuchung auf den Kochschen Bacillus durch 
Homogenisierung des Auswurfs ohne Zentrifugieren. D ie  in  m an ch en  L ab oratorien  
m a n g e ls  e in er  -wirksam en Z en trifu ge g e ü b te  P ra x is , d ie  an d er  O berfläche d er  h o m o 
g e n is ie r te n  F l.  a b g e sc h ie d e n e n  B a c ille n  zu  sam m eln , g ib t u n sic h e r e  R e su lta te , w e il  
d er D . d er F l.  n ic h t  g e n ü g e n d  R ech n u n g  g e tra g en  w ird . M an g e la n g t  zu  sic h e ren  
E r g eb n issen , w e n n  m an  d u rch  Z u satz  v o n  0 ,25  g  N a C l pro ccm  zur h o m o g e n is ier ten  
F l.  deren  D ic h te  a u f  ca . 1 ,142  b r in g t, in  e in em  R öh rch en  m it e in ig e n  T ropfen  
e in e s  G em isch es  g le ic h e r  T e ile  Ä . u . L g . sch ü tte lt  u n d  n ach  6  S td n . d ie  a n  d er  
u n teren  F lä c h e  d er L ig ro in sch ich t b e fin d lich e  d ü n n e grau g efä rb te  S ch ich t abnim m t. 
(C. r. soc . d e  b io lo g ie  81 . 1085 — 8 6 . 2 3 /1 1 . 1918.) ’ S p ie g e l .

H e in r ic h  P r e l l ,  Über die Vermeidung von Täuschungen durch das Auftreten 
von sporenbildenden Bacillen, icelche färberisch sich wie Diphtheriebakterien verhalten.

> D ie  A n r e ic h e r u n g  v o n  Y o lu tin , d ie  d as A u ftr e te n  der für d ie  D ip h th er ie d ia g n o se  
w ic h tig e n  BABES-ERNSTschen „ P o lk ö rn ch en “  b ed in g t, f in d et s ic h  b ek a n n tlich  au ch  
b e i sp o rc n b ild en d en  B a c ille n . E s  kam  n u n  vor, daß  so lc h e  s ic h  in  T rock en seru m , 
das b e so n d e r s  im  F e ld e  zur H erst. d er K u ltu rröh rch en  v ie lfa c h  b en u tzt w u rd e, 
fand en  u n d  d ie  D ia g n o s e  störten . E s  h a t s ie h  g e z e ig t , daß d ie  ü b lic h e  frak tion ierte  
S te r ilisa tio n  im  D a m p fk o c h to p f  g e n ü g te , um  au s d en  K eim en  das V o lu tin  zu  b e 
s e i t ig e n , w ä h ren d  n a ch h er  c in g e sä te  D ip h th e r ie b a c ille n  d ie  „ P o lk ö rn er“ e n t
w ick e lten . (Z en tra lb la tt f. B ak ter . u . P a ra siten k . I . A b t. 8 2 .  3 2 8 — 32. 1 2 /1 2 . 1918,)

S p ie g e l .
E u g e n  F r a e n k e l  u n d  J o h a n n e s  Z e iß l e r ,  Die Differenzierung pathogener 

Anaerobier. (V g l. F r a e n k e l ,  Z en tra lb la tt f . B ak ter . u . P a ra siten k . I. 8 1 . 13;  
C. 1 9 1 8 . I . 932 .) Im  A n sch lu ß  a n  d ie  früher b esc h r ieb en e  M eth o d ik , d ie  n o c h  in  
e in ig e n  P u n k te n  erg ä n zt w ird , w erd en  im  e in ze ln en  ch a ra k ter isier t: D e r  F r a e n -  
KELsche G a sb a c illu s , 3  A rten  v o n  B a c il le n  d es m a lig n en  Ödems,- der R a u sch b ran d 
b a c illu s, der d ie se m  b eso n d ers ä h n lich e , n u r durch  d en  T ier v ersu ch  u n tersch e id b a re  
GHON-SACHSsche B a c illu s , T e ta n u sb a c illu s  u n d  B a c . p u trificu s B ie n s to c k . (M ünch, 
m ed. W c lisc h r . 6 6 . 3 9 — 4 1 . 10 /1 . H a m b u rg -E p p en d o rf, P a th o lo g . In s t , d e s  A llg . 
K ran k en h au ses. A lto n a , B a k te r io lo g . U n tersu ch u n g sa m t d er S tadt.) S p ie g e l .

H . E ü h n e r ,  Der toxikologische Nachweis des Physostigmins. D ie  b ish e r  a ls 
em p fin d lich ste  g e lte n d e  R k . am  K a tz e n a u g e  (P u p illen v eren g eru n g ) g e s ta tte t , e tw a  
5/iooo— V100 m g P h y s o s t ig m in  n a ch zu w eise n . M it d er  g le ic h e n  S ic h e r h e it  k a n n  m an  
noch Vioooo m S n a c h w e ise n  d u rch  d en  S y n erg ism u s m it A c e ty lc h o lin  (v g l. A rch . f. 
exp. P a th o l. u . P h a r m a k . 8 2 . 8 1 ; 1 9 1 8 . II . 971 ), in d em  d ie  an  sich  g er in g e
E m p fin d lich k eit d er  B lu teg e lm u sk u la fu r  g eg en ü b er  d er  k o n tra h ier en d e n  W r k g . d es  
A c e ty le h o lin s  durch  b estim m te  k le in ste  M en g en  P h y so st ig m in  a u ß ero rd en tlich  g e 
ste ig ert w ird . (B io ch em . Z tschr. 9 2 .  3 4 7 — 54. 2 0 /1 2 . [5 /9 .]  1918 . K ö n ig sb e r g  i . P r ., 
P harm akol. In s t . d . U n iv .)  SPIEGEL.

H . F ü h n e r ,  Die quantitative Bestimmung des Nicotins auf biologischem Wege. 
D as V erf. b e r u h t  a u f  d er k on trah ieren d en  W r k g . am  B lu teg e lp rä p a ra t (v g l. A rch . 
f. exp . P a th o l. u . P h a rm a k . 8 2 .  5 1 ; C. 1 9 1 8 . H . 970). D ie  L sg . u n b ek an n ter  K onz, 
w ird , zu n ä ch st w e itg e h e n d  m it R iN G E R scher L s g . verd ., z w isc h e n  L s g g . bekannter  
K onz, gep rü ft. D ie  M en ge v o n  5/ioo m g  N ic o t in  lä ß t  s ic h  so  (b e i V er w e n d u n g  vo n  
20 ccm  L s g .)  n o c h  q u a n tita tiv  b estim m en . M an k a n n  w ss . u n g e r e in ig te  T a b a k 
au szü ge v er w e n d e n . (B ioch em . Z tsehr. 9 2 . 3 5 5 — 63. 2 0 /1 2 . [5 /9 .]  1918. K ö n ig s
b erg  i. P r ., P h a rm a k o l. In st. d . U n iv .)  S p ie g e l .
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TT. A llgem eine chem ische Technologie.

H a n s  H o ld e n ,  Über Talk und Speckstein und ihre Verwendung in Industrie 
und Gewerbe. D ie  Zua. und das V ., so w ie  d ie  V erw e n d u n g sm ö g lich k eite n  y o n  T a lk  
u n d  S p eck ste in  w erd en  a u sfü h rlich  erörtert. (P rom eth eu s 3 0 .  65 — 6 8 . 3 0 /1 1 . 1918.)

J u n g .
O tto  B ö h m , Das technische Versuchswesen im Dienste des Krieges. A b h a n d lu n g  

über d ie  B ed eu tu n g  d es tech n isch -w issen sch a ftlich en  V ersu ch sw esen s für  d en  K rieg . 
(Ö sterr. C h em .-z tg . [2] 21. 2 1 7 - 1 8 .  1 /1 2 . 1918.) J u n g .

T h . S a b a l i t s c h k a ,  Chemische Kriegsarbeit. E in e  kurze S ch ild eru n g  der L e is tu n g en , 
w e lc h e  d ie  d e u tsc h e  ch em isch e  F o rsch u n g  in  der durch  d en  K r ie g  gesch a ffen en  
Z w a n g s la g e  v o llb ra ch t h a t. (Pharm . Z tg . 64 . 9 3 — 94. 19 /2 . 99 —  101. 22/2 .)

D ü s t e r b e h n .

F . W in t e le r ,  Über Eindampfen ohne Kohle. D e r  V f. b esp r ic h t e in en  v o n  der  
F in n a  W e i b e l ,  B r i q u e t  u. O ie., G enf, für  d ie  S a lin e  in  B e x  g e b a u te n  A p p . zur  
Kompressionsverdampfung, d er  d arau f beru h t, daß  der D a m p f au s d er  ein zu d am p fen d en  
L sg . k om prim iert der H ^izV orrichtung zu gefü h rt w ird  u n d  durch  K o n d en sa tio n  
deB k o m p r im ier ten . D a m p fes  d ie  la te n te  V erd am p fw ävin e d es W a ssers  a u sg en u tzt  
w ird . D e r  F eh lb etra g  an C a lorieu  k an n  d an n  durch  e le k tr isc h e  H e iz u n g  w ir t
sch a ftlich  g e d e c k t  w erd en . (T ech n ik  u . In d . 1 9 1 8 . 3 4 5 — 4 7 . O ktober 1918. B a d en .)

J u n g .

K u r t  N e u m a n n , Untersuchungen an der Dieselmaschine. I. Thermodynamische 
Studien zur Ölgas- und Gemischbildung. D ie  v o r lie g e n d e  A rb eit i s t  e in e  V oru n ter
su ch u n g  über d en  A rb eitsv o rg a n g  in  der D ie se lm a sc h in e  u n d  b e fa ß t s ic h  m it der  
U n ters, d er  Ö lgas- u n d  G em isch b ild u n g . H ierb e i g ilt  a ls  o b erster  G ru n ü satz , daß  
d ie  S e lb stzü n d u n g  u n d  V erb ren n u n g  d er  Ö lg a se  in  d er  g e g e b e n e n  Z e it  u n ter  a lleu  
U m stä n d en  s ic h e r g e s te llt  se in  m uß. D e r  S c h w e ip u n k t d es e in zu sc h la g en d eu  V erf. 
l ie g t  a lso  in  der A u sn u tzu n g  d er  Z e it v o r  d er  Z ü n d u n g , d. h . in  d er  H erst. d es  
zü n d fä h ig en  B r en n sto ff-L u ftg em isch es . H iera u f s in d  aber in  erster  L in ie  der E in 
sp ritzv o rg a n g , d ie  V erd am p fu n g u n d  d ie  Ö lg a sb ild u n g  d e s  K ra ftö les  vo n  E in fluß . 
D ie  V erd am p fu n g  u . Ö lg a sb ild u n g  f in d et in  d er D ie se lm a sc h in e  u n ter  h oh em  D ru ck  
u. b e i h o h er T em p . sta tt, w esh a lb  die Dampfdruckkurven der Kraftöle exp er im en te ll  
b estim m t w u rd en . E s  w u rd en  so w o h l B raun -, w ie  S te in k o h len teerö le  in  e in em  g e 
sc h lo ssen en , m it L u ft  g e fü llte n  S ta h lz y lin d e r  verd am p ft, w o ra u f d ie  K o n z , d es g e 
b ild e te n  Ö lg a ses in  A b h ä n g ig k e it  v o n  D ru cl^  T em p . u n d  Z e it erm ittelt w u rd e. 
D u rch  A n a ly se  der a b g e la sse n e n  G a se  u. U m rech n u n g  w u rd e d ie  Z u sam m en setzu n g  
d es Ö lgases bestim m t. H ie r n a c h  b e steh en  d ie  Ölgase der Kraftöle v o rh errsch en d  
a u s M ethan, Ä th a n  und  W assersto ff, sc h w e r e n  K o h len w a ssersto ffen  u n d  K o h len o x y d . 
K o h len d io x y d  u. S tic k sto ff  kom m en k au m  in  B etrach t. D ie  K o n zen tra tio n en  se lb st  
sin d  F u n k tio n e n  Yon T em p . u n d  D ru ck , u n d  zw a r  n im m t m it  s te ig e n d e n  T em p p . 
d er G e h a lt  an  sc h w eren  K o h len w a ssersto ffen  ab , d er  G eh a lt an  W a sse r s to ff  u n d  
M ethan zu . D er  B e w ertu n g  d er  K raftö le  n ach  dem  W a ssersto ffg eh a lt der E lem cn tar-  
a n a ly se  kom m t k e in e  e n tsch e id en d e  B e d e u tu n g  zu . D en n  Ö le m it g er in g em  e lem en 
taren  W a sse r s to ffg e h a lt  w e ise n  g era d e  g ro ß e  W asserstoff- und M eth an geh a lte  im  
Ö lg a s auf. G er in g e  Ö lg a sb ild u n g  e in e s  K ra ftö le s  is t  w e it  sc h ä d lich er , a ls  v er
h ä ltn ism ä ß ig  n ie d r ig e r  W a ssersto ffg eh a lt . V ie lle ic h t  k an n  m an W ä ssersto ffk o n ze n 
tra tion  u n d  Ö lg a sb ild u n g  d u rch  A n w en d u n g  v o n  K a ta ly sa to ren  m ite in a n d er  in  
E in k la n g  b rin gen .

D ie  G em isch b ild u n g  in  d er D ie se lm a sc h in c  h ä n g t d an n  vo n  d em  E in spritz-
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V organg u n d  v o n  d er  V erd a m p fu n g sg esch w in d ig k e it  d es f lü ss ig en  B ren n sto ffs ab . 
W e itg e h e n d e  Z e rstä u b u n g  d es B ren nstoffs er le ich tert d ie  G em isch b ild u n g  u . V er 
b ren n u n g  d adurch , daß  s ie  in  erster  L in ie  d ie  ra sch ere  V erd a m p fu n g  d es e in 
g e b la se n e n  Ö les b eförd ert, d ie  ih rerse its  w ie d e r  g u te  M isch u n g  v o n  D a m p f u . L uft 
zur F o lg e  h a t. D ie  V erd a m p fu n g sg e sc h w in d ig k e it  is t  um  so  größer, j e  k le in er  das  
sp ez ifisch e  G e w ic h t  u n d  d ie  V erd am p fu n gsw ärm e d es Ö le s , . u n d  je  g rö ß er  der  
S ä ttig u n g sd ru ck  is t . J e  ste iler  d ie  D am p fd ru ck k u rv e  d e s  Ö les g e g e n  d ie  T em p eratu r
a ch se  v er lä u ft, u m  so  größ er w ird  d ie  V erd a m p fu n g sg esch w in d ig k e it  d e s  Ö les se in . 
J ed o ch  sin d  Ö le m it s te il a n ste ig en d er  D a m p fd ru ck k u rve, d ie  b e i n ied eren  T em p p . 
sch on  h o h e  S ä ttig u n g sd ru ck e  a u fw e isen , für  D ie se lm a sc h in e n  n ic h t  g e e ig n e t , w e il  
in fo lg e  d er  zu  groß en  V e r d a m p fu n g sg e sc h w in d ig k e it  zu  stü rm isch e D a m p fb ild u n g  
ein tr itt , w o d u rch  d ie  V erb ren n u n g slu ft verd rä n g t w ird , und sc h le c h te  M isch u n g  e in -  
tritt. N e b e n  a u sre ich en d er  Z erstäu b u n g  u n d  r e ch tze it ig er  V erd a m p fu n g  m uß aber  
n och  e in e  S p a ltu n g  der h och m o lek u la ren  K o h len w a ssersto ffe  in  e in fach e B e 
s ta n d te ile  s ic h  a n sch ließ en , w om it in  d er  H eg e l e in e  le b h a fte  Ö lg a sb ild u n g  v er
b u n d en  i s t

D ie  im  O rig in a l en th a lten en  T a b e llen  u n d  K u rv en  la sse n  erk en n en , w arum  
B r a ü n k o h len teerö le  s ic h  für D ie se lm a sc h in e n  b esser , a ls  d ie  S te in k o h len teerö le  
e ig n en . - D ie  Ö lg a sb ild u n g  se tz t  b e i je n e n  sc h o n  b e i tie ferer  T em p . e in . E s  b ed a rf  
dann  nur e in er  g er in g en  T em p eratu rerh öh u n g , um  sä m tlich e  K o h len w a ssersto ffe  in  
Ö lgas u m zu w a n d eln . F ern er  i s t  d ie  B ild u n g sg e s c h w in d ig k e it  d e s  Ö lg a ses  au s B raun 
k o h len tee rö len  e in  V ie lfa c h e s  v o n  d erjen igen  der S te in k o h len teerö le . B e im  P araffin-, 
sch w erem  S te in k o h len teer - u . A n th r a cen ö l v erh a lten  s ic h  d ie  B ild u n g sg e sc h w in d ig -  
k e ite n  d es Ö lg a ses  w ie  10 : 2 : 1. (Z tschr. V er . D tsc h . In g . 6 2 . 7 0 6 — I I .  12 /10 . 
722— 26. 1 9 /10 . 7 6 3 — 68. 2 /1 1 . 1918. M asch inen lab . d er  K g l. S a ch s. T e ch n isch en  
H o c h sc h u le  D resd en .) M e y e r .

K u r t  N e u m a n n , Die dynamische Wirkung der Abgassäule in den Auspuff
leitungen von Kolbenmaschinen. A u f  d ie  V o rg ä n g e  in  der S a u g le itu n g  e in er  K o lb e n 
m asch in e h at d ie  K o lb e n g e sc h w in d ig k e it  m a ß g e b e n d en  E in flu ß , w äh ren d  für d ie  
V o rg ä n g e  in  der A u sp u ffle itu n g  der V o ra u sp u if  der verb ran n ten  L a d u n g  b ed eu tu n g s
v o ll  er sch e in t. D a  b e i d en  Z w eita k tm a sch in en  in  g e w is se n  Z e ita b stä n d en  des  
A r b e itssp ie le s  d a s In n ere  d es A rb e itszy lin d ers  so w o h l m it d er  S p ü l-, a ls  au ch  m it 
der A u sp u ffle itu n g  in  u n m itte lb a rer  V erb in d u n g  steh t, so  erg eb en  s ie h  h ierau s  
d y n a m isch e  W irk u n g en , d ie  d en  A rb eitsp ro zeß  im  g ü n stig e n  od er u n g ü n stig e n  S in ne  
b ee in flu ssen  k ön n en . E s  w erd en  daher d ie  S trö m u n g sv o rg ä n g e  in  d en  A u sp u ff
le itu n g en  rech n er isch  u n ter su ch t, u n d  e in e  D if fe r e n tia lg le ic h u n g  d es B e w e g u n g s-  
V organges w ird  a u fg e ste llt , deren  In teg ra tio n  d en  ze it lic h e n  D r u c k v e r la u f d er  a b 
ström en d en  G a se  h in ter  d en  S ch litze n  erg ib t. D ie  d u rch  d en  V orau sp u ff der  
M asch ine erzw u n g en en  S c h w in g u n g e n  der A b g a ssä u le  k ö n n en  b e i  Z w eitak tm asch in en  
b e i g e e ig n e te r  R o h r lä n g e  d er A u sp u ff  le itu n g  zur V erm in d eru n g  der Spü lpum pen- 
arbeit u n d  zur E iz e u g u n g  e in e s  V ak u u m s im  A u g e n b lic k e  der E röffn u n gen  d es  
A u sla sses  n u tzb ar g em a ch t w erd en . D ie  a n a ly tisc h e  U n tersu ch u n g  d er  StTÖmungs- 
v o rg ä n g e  w ä h ren d  der Z e it d es V orauspuffes d er M asch in e füh rt zu, e in er  e in fa ch en  
B e z ie h u n g  z w isc h e n  d en  M a sch in en k on stan ten  u n d  e in ig e n  a u s  dem  In d icator- 
diagram m  u n m itte lbar zu  en tnehm en d en  G röß en , d ie  g e s ta tte t, d ie  Z e it d es D ru ck 
a u sg le ich es  zu  b erech n en  u . d am it e in e  n e u e  G le ic h u n g  zur B e s t .  d er S ch litz lä n g en  
von  Z w e ita k tg a sm a sch in en  zu  find en . D ie  E r g e b n is se  w erd en  an  e in em  Z ah len 
b e isp ie l erläutert. (Z tschr. V er . D tsc h . In g . 6 3 . 8 9 —96. 1 /2 . D resd en .)  M e y e r .

W i l h e l m  G, S c h r ö d e r ,  D in k e lsb ü h l, 1. Verfahren und Vorrichtung zum Homo
genisieren von Flüssigkeiten unter gleichzeitiger Anreicherung mit Gasen, dadurch

I . 2 . 3 3
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g ek e n n z e ic h n e t , daß m it d er  zu  h o m o g e n is ieren d en  F l.  e in  G as u n ter  D ru ck  in  B e 
rü h ru n g s te h t , w e lc h e s  d ie  F l.  a llm ä h lich  durch  d en  R e ib sp a lt  d rü ck t, w äh ren d  
g le ic h z e it ig  e in  R ü h rw erk  d ie  V erm isc h u n g  d es G ases m it der F l. b ew irk t. 2. V o r
r ich tu n g  zur A u sü b u n g  d es V erf. n ach  1. (F ig . 39) g e k e n n z e ic h n e t  durch  e in e n  über  
d em  H o m o g en is ierk o p f (ff) a n g eo rd n eten  g e sc h lo sse n e n  K e sse l (c), in  dem  . e in  G as  
unter D ru ck  m it der F l.  in  B erü h ru n g  steh t, u . in  dem  e in  R ü h rw erk  (l) a n geord n et  
i s t ,  das v o r z u g sw e ise  m it dem  H o m o g en is ierk o p f (ff) zu  gem ein sam em  U m la u f g e 
k u p p e lt is t . —  P u m p en a rb e it  b eim  H o m o g en is ieren  w ar an  sic h  m it b eson d eren  
N a c h te ile n  v erb u n d en ; ein m al litten  d ie  P um p en k ö rp er  durch  A b n u tzu n g  der  
A rb e itsk o lb en  und Z y lin d erw a n d u n g en , a n d ererse its  aber litte n  a u ch  d ie  zu  h om o
g en is ier en d e n  Stoffe h a u p tsä ch lic h  d a d u rch , daß s ie  e in en  M eta llg esch m a ck  an- 
nahm en , au ch  m a ch te  d as R e in ig e n  der P u m p en  b eso n d ere  S ch w ier ig k e iten . D u rch  
V erw e n d u n g  v o n  D r u c k lu ft  erre ich t m an  d en  V o rte il, daß d ie  F ll .  m it dem  P u m p en - 
körper ü b erh a u p t n ic h t  in  B erü h ru n g  kom m en . A u ß erd em  k om m en  h ä u fig  F ä lle  
vor, in  d en en  e s  n o tw e n d ig  od er  e rw ü n sch t ist, d ie  zu  h om o g en is ieren d en  MM. m it 
L u ft od er  G asen  v ersch ied en er  A rt zu  v erm isch en  u n d  an zu reich ern , u . h ierzu  kann  
d ie  F ö rd eru n g  u n d  U n terd ru ck se tzu n g  d er  F l.  durch  P r e ß g a se  d ien en . (D .R ..P . 
3 0 9 9 7 6 ,  K l. I 2 e  v o m  3 0 /1 0 . 1917 , a u sg e g e b e n  2 8 /1 2 . 1918.) S c h a r f .

G u sta v  D o e r i n g ,  B e r lin , 1. Mit Preßluft arbeitende Schlamm filterpresse, in s 
b eso n d ere  zu r E n tw ä sseru n g  v o n  T o r f  in  u n u nterb roch en em  B e tr ie b e , d ad u rch  g e 
k e n n ze ich n et, daß  ü h er einem  e in  S te in filter  (K) (F ig . 40) au fn eh m en d en  T is c h e  (L) 
e in e  m itte ls  e in e s  K o lb e n s g efü h r te  G lock e (B) a u f  und  ab b e w e g lic h  an geord n et  
is t , w äh ren d  e in  durch  K etten rä d er  g efü h r tes T ran sp ortb an d  (G) e in e  S ch au fe l- und  
B ü rste n v o r r ich tu n g  (F, E) a u fw e is t , d ie  ü b er  d ie  F ilter flä ch e  d es T is c h e s  h in w eg 
stre ich t. —  2. S ch lam m filterp resse n a ch  1 ., dadurch  g e k e n n z e ic h n e t , daß  an  jed em  
K o p fe n d e  d es T is c h e s  durch  S te llräder (M) u. H e b e l (N) b e id e  T isc h k o p fw ä n d e  (B) 
auf- u n d  ab w ä rts b e w e g lic h  s in d , w äh ren d  zur A b d e c k u n g  der D ic h tu n g s lü c k e n  
w a g erech te  S ch ieb ep la tten  (G) d ien en . —  V o r lieg en d e  S oh lam m filterp resse erm ög-
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lic h t  d ie  V era r b e itu n g  groß er S ch lam m assen  a u f  v e r h ä ltn ism ä ß ig  sc h n e lle m  u . öko
n om isch em  W e g e . Z w e i w e ite r e  P a ten ta n sp rü ch e . (D .E .P . 3 0 9 9 4 2 ,  K l. 1 0 c  vom  
1 9 /10 . 1917, a n sg e g e b e n  2 4 /1 2 . 1918.) SCHABF.

H a n s  E e i s e r t ,  G. m . b . H ., C öln -B rau n sfe ld , Starkstromspülung für Filter mit 
loser Filtermasse, d ad u rch  g ek en n ze ich n et, daß  d a s W a sc h w a sse r  a u f  e in er  u n u n ter
b ro ch en en  L in ie  in  d er  K ich tu n g  d er  L ä n g sa c h se  a n g eh o b en  w ir d , 2 . V erf. n ach
1., d adurch  g e k e n n z e ic h n e t , daß dem  W a sc h w a sse r  u n ter  d em  F ilte r b o d e n  ein  
m ä ß ig er  Ü b e r d r u c k  er te ilt  w ird . 3. F ilte r  m it e in e r  E in r ich tu n g  z u r  A u sfü h ru n g  
d e s  V e r f. n a c h  1. u. 2 ., d ad u rch  g ek en n ze ich n et, daß  u n terh a lb  d e s  F ilte r b e tte s  e in  
in  d er  L ä n g sa c h se  d e s  F ilt e r s  s ic h  ers tr eck en d er , n a ch  ob en  e r w e iter ter  S ch a ch t  
v o rg eseh en  is t , d er  d a s W a sc h w a sse r  au s d em  W a sc h w a sserra u m  u n ter  d a s F ilt e r 
b ett füh rt. —  D ie  F o lg e  d ie se s  V erf. ist , daß d as W . s ic h  n u n  n ic h t  m ehr in  K r e is 
l in ie n , son d ern  in  p a r a lle le n  L in ie n  n a ch  rech ts u n d  lin k s  v e r te i l t ,  d eren  Sum m e  
d u rch  d ie  g esa m te  r e c h te c k ig e  F ilter flä ch e  g e b ild e t  is t . D ie  G le ic h m ä ß ig k e it  u n d  
G le ic h z e it ig k e it  der W r k g . w ird  h ierd u rch  w e se n tlic h  v erb esser t. Z w e i w e itere  
P a te n ta n sp r ü c h e , so w ie  Z e ic h n u n g en  b e i P a ten tsch r ift . (D .E .P . 3 1 1 1 2 8 , K l. 1 2 d  
vom  2 7 /1 . 1918, a u sg e g e b e n  2 5 /2 . 1919.) S c h a b f .

J .  H . C o s te , Die Absorption der Gase der Atmosphäre durch Wasser. II. Ein 
Diagramm, das das Volumen des durch Wasser bei verschiedenen Temperaturen und 
Drucken gelösten Sauerstoffs zeigt, und Ergänzungen der Bibliographie. (I. v g l . Journ . 
Soc. C h em . In d . 3 6 . 8 4 6 ;  C. 1 917 . I I .  836). D e r  G eb rau ch  d es D ia g ra m m s w ird  
kurz erläu tert u . d as früher (1. c.) a n g e g e b e n e  S ch r ifttu m  ergänzt. (Journ. Soc. C hem . 
Ind. 3 7 . T . 170— 71. 15 /6 . [6/5.*] 1918.) ' K ü h l e .

H e in r ic h  B o r n g r ä b e r ,  Über einige Neuerungen im Bau von Gas- und Luft
filtern. D a  d ie  A n w en d u n g  v o n  F ilte r tü c h e r n  m it v e r sc h ie d e n e n  N a c h te ile n  v er
bunden  is t , w ird  s ie  m it  E r fo lg  d u rch  trock en e od er  b e r ie se lte  P r a l l f l ä c h e n  au s  
H olz  od er  E ise n , d an n  ab er a u ch  durch  z w is c h e n  z w e i G itterw ä n d e  e in g esch lo sse n e  
ältere oder n eu ere  F i l t e r s t o f f e ,  d ie  eb en fa lls  b en u tz t  w erd en  k ön n en , ersetzt. 
S o lch e F ilte r s to ffe  s in d  S c h l a c k e n - ,  G l a s - ,  A s b e s t -  oder au ch  M e t a l l w o l l e ,  
die a u ch  h ö h ere  T em p p . a u sh a lten , od er  R a s c h i g r i n g e .  U m  d ie  R e in ig u n g  d es  
F iltr ierm ateria ls zu  v ere in fa ch en , g e h t  m an  n e u e r d in g s  zu m  B a u  v o n  Z e l l e n -  
f i l t e r n  über, deren  e in ze ln e  Z e llen  o h n e  B e tr ieb sstö ru n g  h erau sgen om m en  u n d  g e 
rein ig t w erd en  k ön n en . B e i  der V erw e n d u n g  v o n  R a sc h ig r in g e n  lä ß t s ic h  e in  
so lch es F ilte r  g le ic h z e it ig  a ls  G a s w a s c h e r  a u sb ild en . N a c h  e in em  anderen  
P rin z ip  arb e ite t d as r o t i e r e n d e  G a s f i l t e r ,  b e i d em  d ie  U n r e in ig k e ite n , auch  
sc h le im ig e , durch  Z en tr ifu g a lk ra ft a u s dem  G a se  a u sg e sc h le u d e r t w erd en . (Chem . 
A pparatur 6 . 1 7 — 18. 10 /2 .) S c h b o th .

S ie m e n s - S c h n c k e r t w e r k e ,  G . m . b . H ., S ie m e n ssta d t b. B e r lin , Verfahren zur 
elektrischen Reinigung von Gasen, d adurch  g e k e n n z e ic h n e t , daß D ru ck ä n d eru n g en  
d es G a se s zu r  V e rb esser u n g  d er  A b sc h e id u n g  h e r a n g e z o g e n  w erd en . —  B e is p ie ls 
w e ise  fin d et zu n ä ch st d ie  e lek tr isch e  A b sc h e id u n g  b e i A tm o sp h ä ren d ru ck  u. sod an n  
zur B e se it ig u n g  a u ch  d er  fe in s te n  S ta u b te ile  b e i U n terd rü ck  od er b e i Ü b erd ru ck  
statt. D ie  E lek tro d en sp a n n u n g  w ird  z w e c k m ä ß ig  dem  G asd ru ck  a n g e p a ß t, b e i
sp ie ls w e ise  in d em  e in e  um  so  h ö h ere  E lek tro d en sp a n n u n g  g e w ä h lt  w ird , j e  g er in g er  
der G asd ru ck  is t . (D .E .P . 3 1 1 1 4 4 , K l. 12 e  vom  1 0 /4 . 1918 , a u sg eg e b e n  26 /2 . 1919.)

S c h a b f .
D ie  V e r w e n d u n g  der flüssigen Kohlensäure und der komprimierten und flüssigen 

Gase im Kriege. F l.  Kohlensäure k an n  im  K r ie g e  b e n u tz t  w erd en  a ls  T r ieb k raft
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fü r  L ok om otiven  u. B o o te , ü b erh au p t zur K rafterzeu gu n g , zum  H eb en  v o n  L asten  
im  W . u . in  der L u ft, fern er  zum  L ö sch en  v o n  B ränd en , zum  A b lö se n  d er M antel
s tü c k e  v o n  d en  inn eren  B oh ren  d er  K a n o n e n , zum  P r e sse n  g esch m o lzen er  M eta lle  
w ä h ren d  des E r k a lte n s , zu r K ä lte erzeu g u n g  u n d  zur B e re itu n g  v o n  K oh len säu re-  
b ä d e m . F l. Luft d ien t a ls  S p ren gm itte l. F l. Sauerstoff e ig n e t s ic h  g le ic h fa lls  alB 
Sprengm ittel, ferner zur E r zeu g u n g  d es DRUMMONDschen K a lk lic h te s  für d ie  H e lio 
g ra p h ie  (op tisch e T e le g ra p h ie ) , zu  H e ilz w e c k e n  u . in  V erb . m it W a ssersto ff  zu r E r
zeu g u n g  d er  K n a llgasfla in m e. Wasserstoff is t  d as g e e ig n e ts te  M itte l für  d ie  B a llo n 
fü llu n g . D u r c h  d ie  Zers, v o n  Stickoxyden g e w in n t  m an  sa u er sto ffh a ltig e  E x p lo s io n s
g a se  für  K raftm a sch in en  v o n  U n tersce h o ten . Z u B c le u c h tu n g ezw eck en  d ien en  d ie  
K o h len w a sscrsto ffg a se  der Methan- u n d  Äthylenreihe u n d  d a s Acetylen, fern er  d ie  
L e u c h tg a se  a u s Steinkohlen, Holl, Torf, Petroleumrückständen. A ls  erstick en d e  
G ase u n d  D ä m p fe  kom m en in  B e tra ch t Chlor, Brom, Chlorwasserstoff, Bromwasser
stoff, Lachgas (Stickoxydul), Nitrosylchlorid, Phosgen, Cyanwasserstoff, Chlorcyan, 
Bromcyan, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, schweflige Säure, Phosphorwasserstoß', 
Arsenwasserstoff. T rän en erregen d e W rk g . h a h en  Phosgen} Chlorkohlensäureäthyl
ester, Nitrochloroform, Benzylchlorid, Benzylbromid, Thionylchlorid, Thionylfluorid, 
Mono- u n d  Dichloraceton und  ä h n lich e  o rg a n isc h e  S u b sta n zen . (Z eitsch r. f. 
g e s . K o h len sä u re-In d . 2 4 . 605— 7. 4 /1 2 . 6 1 7 — 19. 1 1 /12 . 6 2 9 — 30. 1 8 /1 2 . 1918.)

S p l it t g e r b e r .

L o t h a r  W ö h le r ,  Über eine Knallgasexplosion in der Stahl/lasche. S ch ild eru n g  der  
w ah rsch e in lich en  U rsa ch e  e in e s  k ü rz lich  vorgek om m enen  U n g lü c k s  im  E isen b a h n 
w erk stätten am t D a rm sta d t, h ervorgeru fen  durch  E x p lo s io n  e in er  S ta h lfla sch e  m it  
40  1 =  6  cbm  G a sin h a lt , d ie  v erseh en tlich  m it S au ersto ff u n d  W a ssersto ff  g e fü llt  
w ar. E s  is t  a n zu n eb m en , daß d ie  m it K ech tsg ew in d e  v e r se h e n e  S au erstoffb om b e  
b e i d er  v e rseh en tlich en  A n sc h lie ß u n g  an  d ie  lin k sg e w u n d e n e  W a sse r s to f f le itu n g  
v ö l l ig  ü b ersch n itten  w u rd e. N a ch  E n td eck u n g  d es Irrtum s w u rd e oh n e v ö ll ig e  E n t
leeru n g  d es W assersto ffs S a u ersto ff d arau f g e fü llt ;  d as so  e n tsta n d e n e  K n a llg a s 
g em isch  is t  dann  b eim  V ers . d es S c h w e iß e n s  am  b ren n en d en  A c e ty le n  d es S c h w e iß 
brenners en tzü n d et w o rd en , und d ie  S ta h lfla sch e  n a tu rgem äß  m it größter H e ftig k e it  
exp lod iert.

A ls  ta u g lich e  M i t t e l  z u r  V e r h ü t u n g  so lc h e r  U n fä lle  w erd en  em p foh len :  
D ie  V erm eid u n g  v o n  V ersch lu ß m u ttern , d ie  härter  s in d  a ls  d as V en tilm ateria l, 
fern er  d as s tren g e  V erb ot, in  dem  R a u m e, in  dem  d ie  m it G as g e fü llte n  F la sc h e n  
n ach  d er  P rü fu n g  a u f  D ic h t ig k e it  u n ter  W . m it der V ersch lu ß m u tter  v erseh en  
w erd en , den  S ch ra u b en sch lü sse l zu  b e n u tz e n , en d lic h  d ie  V o r sc h r ift , d en  In h a lt  
n a c h  der F ü llu n g  m it  e in er  S ch a b lo n e  a u f d ie  F la s c h e  zu  sc h r e ib en . —  E in e  
em p feh len sw erte  V o rsich tsm a ß reg e l d e s  V erb rau ch ers w ä re  d ie  v o rg ä n g ig e  P rü fu n g  
der G a se  m it d er  H a b e r s c h e n  S c h la g w e tte r p fe ife  a u f  ih re  D ic h te  od er  a u f  ihre  
E x p lod ierb ark eit m it H ilfe  e in er  S e ife n lsg ., in  d ie  d as G as c in g e le ite t  w ird , w orau f  
m an d ie  en tstan d en en  S e ifen b la sen  m it  e in e r  F lam m e zur Z ündung zu  b r in g en  
su ch t. (Z tschr. f. kom pr. u . fl. G a se  1 9 . 6 5 — 67. 19 /9 . 1918. D arm stad t.)

Sp l it t g e r b e r .

J . A r t h u r  R e a v e l l ,  Verdampfung in der chemischen Industrie mit besonderer 
Berücksichtigung des Kestnerschen Verdampfers. Z u sa m m en fa ssen d e  B e sp rech u n g  
n e u z e it lic h e r  V erd am p fan lagen  an H a n d  m eh rerer A b b ild u n g e n  h in s ic h tlic h  E in -  
r ic liiu n g , W ir k u n g sw e ise , H a n d h a b u n g  u. W irtsch a ftlich k e it . (J o u m . S oc. C hem - Ind.
3 7 . T . 1 7 2 — 78. 15 /6 . [11/4.*] 191S.) " R ü h l e .

C. B o n n e r ,  D il l in g e n  (Saar), und A l e x  M a n n , L e ip z ig , Vorrichtung zum Be
schicken von Drehtrommeln durch den Trommelmantel, d ad u rch  g ek e n n z e ic h n e t , daß
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die  B esch ick u n g sö ffu u n g en  im  T rom m elm an tel durch  m it  S teu erro llcn  (e) (F ig . 41) 
v e r se h e n e  S ch ieb er  (c) v e r sc h lo sse n  s in d , w e lc h e  b e im  Y o rü b erg eh en  v o r  d em  B e 
sc h ick u n gsroh r d u rch  e in e  fe ststeh en d e  Z w an gsfü h ru n g  (f ) geö ffn et u n d  w ie d e r  
g e sc h lo sse n  w erd en . —  D ie  A u fg a b ev o rr ich tu n g  kann  s ic h  u m  d en  P u n k t  g drehen  
un d  le g t  s ic h  m it  S tü tzro llen  h d ich t an  d en  T rom m elm antel an . H ierd u rch  w ird  
b e w ir k t , daß d ie  W ä rm ea u sd eh n u n g  d er T rom m el a u f  d ie  D ic h t ig k e it  zw isch en  
A u fg a b e v o rr ich tu n g  u n d  T rom m elm an tel ohne E in fluß  ist. (D .R .P . 3 0 9 8 7 6 ,  K l. 
82 a  vo m  1 1 / 1 . 1918, a u sg e g e b e n  2 0 /1 2 . 1918.) S c h a k e .

F ig . 42.

C. O tto  &  C o m p ., G es . m . b . H . , D a h lh a u se n /R u h r , Beaktionskolonne mit 
kreisendem Einbau, d ie  zum  A n tr ieb  oder zu r Z ers, v o n  F ll .  u n ter  E in w . v o n  
D a m p f od er G a se n  d ie n t, d adurch  g ek e n n z e ic h n e t , daß  d er  dreh b are in x e r c  T e il,  
w elch er T a s se n , D a m p fh a u b en  od er S ch ab er tr ä g t, a u s e in em  H o h lz y lin d e r  b e 
steht, der a u s e in ze ln en  R in g en  zu sa m m en g esetz t is t . —  R e a k tio n sk o lo n n e  (F ig . 42), 
dadurch g e k e n n z e ic h n e t, daß d ie  R ea k tio n sta ssen  u . d ie  S ch a b er  zum  T e il  an  dem  
äußeren K o lo n n en r in g  u n d  zum  T e il  an  dem  in n eren , k re isen d e n  H o h lz y lin d e r  b e 
fe stig t  sin d . —  D ie  E rfin d u ng is t  g e d a c h t fü r  B e a k tio n sk o lo n n en , w ie  s ie  z. B . fü r  
die P a te n te  2 9 9 6 2 1 , 3 0 2 5 6 2 , 3 0 3 8 3 2  u n d  3 0 3 8 4 2  * zur U m se tz u n g  v o n  A m m on iu m 
carbonat m it G ip s zu  A m m on iu m su lfa t, zur G e w in n u n g  v o n  S c h w e fe l a u s  den  A b 
w ässern  von  A m m on iak ab treib eap p ., zu r H erst. v o n  A m m on iak gas durch  A b tre ib en  
am m on iak h altiger L a u g e n  u n d  zur H erst. vo n  A m m o n ia k g a s d u rch  A b tre ib en  
am m on iak h altiger L a u g e n  d u rch  Z erse tzen  v o n  K a lk s t ic k s to ff  g eb ra u ch t w erd en . 
V ier w e itere  P a ten ta n sp rü ch e . (D .R .P . 3 0 9  9 7 5 , K l. 1 2 a  v om  8 /2 .1 9 1 8 , a u sg e g e b e n  
28/12 . 1918.) ' S c h a r f .

E le k t r i z i t ä t s w e r k  L o n z a  A .-G . i n  B a s e l  u n d  H e in r i c h  D a n n e e l ,  B a se l,  
Apparat zum Verdampfen von
Flüssigkeiten, d ad u rch  g ek en n - ________
ze ich n et, daß  s ic h  d ie  H e iz q u e lle n  I I  v  ( t ^
B  (F ig . 43) am  od er  im  V er
dam pfer K, d e sse n  T e il  z w e c k 
m äßig  in  b ek an n ter  W e is e  k o n isch  
g e s ta lte t  i s t ,  g a n z  od er  te ilw e ise  
oberhalb  d e s  S p ie g e ls  deT zu  v e r 
dam pfenden  F l.  b e f in d e t , d ie  m it  
dem  In h a lt e in e s  a ls  A u sg le ic h e r  
d ien en d en  S p e iseb eh ä lters  F  k o m 
m uniziert. —  D ie  V erd a m p fu n g s
g e sc h w in d ig k e it  i s t  b e i k o n sta n ter  W ärm ezuführuD g a b h ä n g ig  v o n  d er  E n tfern un g

F ig . 43.
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z w isc h e n  H eizk ö rp er  JR u n d  dem  F lü s s ig k e its s p ie g e l  in  K, s o w ie  v o n  dem  F lä c h e n 
in h a lt  d ie se s  S p ie g e ls . V erstä rk t w ird  d ie  W r k g ., d . h . d ie  E in s te llu n g  w ird  em p
fin d lich er  durch d en  k o n isch en  Z u sch n itt  d es G efä ß es K, da durch  d as Z urück
d rän gen  der F l.  so w o h l d ie  E n tfe rn u n g  v o n  d er  H e iz q u e lle  v erg rö ß er t, w ie  auch  
der F lü s s ig k e its sp ie g e l v e r k le in e r t  w ird . (D .R .P . 3 1 0 2 4 2 ,  K l. 1 2 a  vom  26 /9 . 
1917, a u sg e g e b e n  3 /1 . 1919.) SCHÄRF.

M e h r fa c h  w i r k e n d e  K o m p r e s s io n s e is -  u n d  K ä l t e m a s c h in e .  A u  H an d  
m ehrerer A b b ild u n g en  w ird  e in e  so lc h e  COa-K o m p ressio n sm a sch in e  n ach  E in r ich tu n g , 
H an d h a b u n g  u. W irk sa m k eit b esch r ieb en . S ie  u n ter sch e id e t s ic h  v o n  d en  e in fa ch  
w irk en d en  K o m p ress io n sm a sch in en  d a d u rch , daß  s ie  n a ch e in a n d e r  im  K om pressor  
h e i z w e i v ersch ied en en  D ru ck en  arb eitet, w od u rch  e in e  h ö h ere  W irk sa m k eit, n am ent
lic h  au ch  in  trop isch en  G eg en d en , g e g e n ü b e r  d en  e in fa ch  w irk en d en  M asch inen  g e 
w ä h r le is te t  w ird . D ie  M asch ine b ed a rf seh r  w e n ig  P la tz  u n d  W a rtu n g . S ie  w ird  
g eb a u t v o n  M essrs. S e a g e r s ,  l im i t e d ,  D a rtfo r d , K en t. (E n g in eer in g  1 0 6 . 201 . 
2 3 /8 . 1918.) K ü h le .

0 .  B e c h s t e in ,  über zwei neue Förderbänder aus Holz. Im  G eg en sa tz  zu  den  
in  v er sc h ie d e n e n  R ich tu n g en  u n v o r te ilh a ften  E rsatzförderb änd ern  a u s P a p ie r g e w e b e  
oder D rah t s in d  d ie  b esc h r ieb en en  F ö rd erb än d er au s H o lz  durch  ch em isch e  E in 
flü sse  w e n ig e r  a n g r e ifb a r  u n d  ersch e in en  h o h en  m ech a n isch en  B ea n sp ru ch u n g e n  
g ew a ch sen . D a s  H o lzg lied erfö rd erb a n d  v o n  W . B e n z i n g e r  in  C ölu  b este h t  aus 
ein er  g roß en  A n za h l vo n  H o lzk lö tzc h e n , d ie  durch  S tah ld räh te  g e le n k a r tig  v e r 
b u n d en  sin d , und b e i d en en  z w isc h e n  d ie  H o lzk e tten  e in g e le g te  G e len k k etten  a u s  
S ta h l d ie  Z u gk räfte  au fn eh m en . D a s  H o lzg lied erfö rd erb a n d  B a u a rt KILLEWALD 
d er C h em isch en  F a b r ik en  B e m b u r g  b e s itz t  eb e n fa lls  b eso n d ere  Z u g o rgan e in  G e 
sta lt  vo n  D r a h tse ile n , a u f d ie  B u c h e n h o lz le is te n  durch  e isern e  L a sc h e n  u . S ch rau b en  
a u fg ek lcm m t sin d . (C hem . A p p aratur 6 . 1 9 — 20. 10 /2 .) S c h r o t h .

W in t e r m e y e r ,  Die verschiedenen Betriebsarten für den Kraftantrieb in Werk
stätten. (V g l. Z tschr. f. D a m p fk e s se l u . M a sch in en b etr ieb  4 1 . 37 7 ; C. 1 9 1 9 . I I . 238.) 
D e n  e l e k t r i s c h e n  A n t r i e b  em p fieh lt d ie  le ic h te  F ern ü b ertragb ark eit d er  E n e r g ie . 
D ie  E ig n u n g  v e r sch ied en er  M otoren typen  u n d  S trom arten  fü r  e in ze ln e  A rb e its
v o rg ä n g e  w ird  b esp rochen . S ie  g esta tte n  au ch  e lek tr isch e  F ern steu eru n g , d ie  in  
d er R eg e l a ls  D rn ek k n o p fste u e ru n g  a u sg e b ild e t  ist . D r u c k w a s s e r b e t r i e b  kann  
in fo lg e  der E m p fin d lich k eit u . g er in g en  A n p a ssu n g sfä h ig k e it  nur b ed in g t em pfoh len  
w erd en . (Ztschr. f. D a m p fk e s se l u. M asch inenb etr ieb  41. 3 S 6 —89. 6 /1 2 . 1918. B er lin -  
S ü d en de .) S c h r o t e .

E r n s t  S c h n i t z e ,  Eine ungeicöhnliche gewerbliche Kohlenoxydvergiftung. D a s  
K o h len o x y d  en tstam m te d en  V erb re n n u n g sg a sen  e in es  B C nzolm otors, w e lc h e  a ls  
S ch u tzg a s fü r  e in e  Ä th er le itu n g  b en u tzt w u rd en  u n d  in fo lg e  d er  u n d ic h ten  S ch u tz
g a s le itu n g  in  e in e  V en tilg ru b e  ström ten. G e leg en tlic h  d es B etreten s d ie se r  G rube  
trat der U n fa ll e in . (B erl. k lin . W c h sc h r . 5 6 . 9 7 — 100. 3 /2 . G ö ttin g en , U n iv .-Iv lin ik  
für p sy c h . u . N erven k ran k h eiten .) B o r i n s k i .

m . Elektrotechnik.

M a s c h in e n f a b r ik  T h y s s e n  &  C o., A k t.-G es ., M ülheim  a. d. R uhr, Einrichtung 
zum Ableiten und Verdünnen der beim Laden von Akkumulatoren sich entwickelnden 
Gase, d adurch  g ek en n ze ich n et, daß der D e c k e l e in er  je d e n  Z e lle  e in e  od er  m ehrere



1919. II. III. E l e k t r o t e c h n i k . 487

K am m ern  en th ä lt, au s d en en  das G a sg e m isch  in  d ie  K am m ern  d es D e c k e ls  der b e 
n ach b arten  Z e lle  w e ite r g e le ite t  w ird . —  2 . E in r ich tu n g  n ach  A n sp ru ch  1 ., d adurch  
g e k e n n z e ic h n e t , daß der D eck e l je d e r  Z e lle  a ls  D o p p e ld e c k e l a u sg e b ild e t  is t , u n d  
der obere D e c k e l A n sc h lu ß stü ck e  für  d en  D e c k e l d er b en ach b a rten  Z e lle  trä g t, 
w äh ren d  der u n tere  D e c k e l e in e  m it dem  A u ß en rau m  d er Z e lle  in  V erb in d u n g  
steh en d e  Ö ffnung h a t. (D .R .P . 3 1 0 9 0 5 ,  K l. 2 1 h  v om  17 /1 . 1918 , a u sg e g e b e n  2 7 /2 .
1919.) M ai.

D e u t s c h e  T e le p h o n w e r k e ,  G. m . b . H ., B e r lin , Verfahren zur Herstellung eines 
Platten- oder Folienkondensators, d ad u rch  g e k e n n z e ic h n e t, daß n ach  der S ch ich tu n g  
d er P la tte n  oder F o lie n  d ie  ü b er  d ie  K a n te n  der iso lie r e n d e n  Z w isc h e n la g e n  v o r
s teh en d en  T e i le  d er P la tte n  od er  F o lie n  z w ec k s H erst. e in h e itlic h e r  B e le g u n g e n  
m itte ls  d es S c h o o p  se h e n  M eta llsp ritzverfah ren s m ite in an d er le iten d  v erb u n d en  
w erden . —  D ie  K au m b ean sp ru ch u n g  fü r  d ie  V erb . der B e le g u n g e n  w ird  a u f e in  
M in d estm aß  g eb ra ch t u n d  e s  w erd en  S ch ä d ig u n g en  d es Iso lierm a ter ia ls  durch  Säure- 
u n d  H itz ew rk g . b e i dem  b ish e r  ü b lic h e n  L ö ten  v erm ied en . (D .E .P . 311115 , K l. 2 1 g  
vom  6/4. 1917, a u sg e g e b e n  28/2. 1919.) M ai.

E le k t r o - O s m o s e  A .-G . (G r a f  S c h w e r in - G e s e l l s c h a f t ) ,  B e r lin , 1. Verfahren 
zur elektroosmotischen Entwässerung von pflanzlichen, tierischen und mineralischen 
Substanzen, d adurch  g e k e n n z e ic h n e t, daß  d ie  zu  en tw ä ssern d en  S u b stan zen  m it dem  
b e i der e lek tro o sm o tisch en  E n tw ä sse r u n g  a b fließ en d en , e le k tr o ly th a lt ig e n  W . yor- 
b eh a n d elt w erd en . 2 . V erf. n ach  1 .,  d adurch  g e k e n n z e ic h n e t , daß d a s b e i der  
elek tro o sm o tisch en  E n tw ä sse r u n g  a b fließ en d e , e lek tro ly th a ltig e  W . d azu  b en u tzt  
w ir d , d ie  zu  b eh a n d e ln d en  S u b sta n zen  a u f  ihrer n a tü r lic h e n  L a g e r stä tte  a u szu 
bringen  u n d  zur E n tw ä sse r u n g sm a sc h in e  zu  b efö rd ern . —  B e i d em  E n tw ä sse r u n g s
v o rg a n g  findet n eb en  der E lek tro o sm o se  n atu rgem äß  a u ch  e in  elek trolytischer^V br- 
g a n g  s ta t t ,  d er  b e w ir k t , daß s ic h  an  d er  K a th o d e  B a s e n , a n  d er A n o d e  Säuren  
bilden . B e i so lc h e n  S u b sta n z e n , b e i d en en  s ic h  in fo lg e  d er  E lek tro o sm o se  d ie  F l.  
an der K a th o d e  a b sc h e id e t , e n th ä lt  d ie  a b la u fen d e  F l.  d a h er n ich t u n erh eb lich e  
M engen v o n  b a sisch en  S u b sta n zen , d ie  a u s d em  u rsp rü n g lich  z u g e se tz te n  E lek tro 
ly ten  od er  a u s d en  in  d en  zu  en tw ä sse r n d e n  S u b sta n z e n  en th a lten en  V erb b . stam m en. 
B e i der E n tw ä sseru n g  v o n  T o n , d er durch  e in en  g er in g en  Z u satz  v o n  N a tr iu m h y d r
oxyd  od er W a sse r g la s  in  S o lzu sta n d  g eb ra ch t i s t ,  en th ä lt  d as „ O sm o sew a sser“  
N atriu m h yd roxyd . B e i en tsp rech en d  v o rb ere ite tem  T o r f  re ich ert s ic h  außer N a tr iu m 
h yd roxyd  u n ter  U m stä n d en  a u ch  e tw a s A m m on iak  a n , d as im  T o r f  u rsp rü n g lich  
in  geb u n d en er  F orm  en th a lten  is t . (D .E .P . 3 1 1 0 5 2 , K l. 12 d vo m  2 1 /1 0 . 1917 , a u s
g eg eb en  2 1 /2 . 1919.) S c h a r f .

E le k t r o - O s m o s e  A .-G . (G r a f  S c h w e r in  G e s e l ls c h a f t ) ,  B e r lin , Elektroosmotischer 
Entwässerungsapparat, d ad u rch  g ek en n ze ich n et, daß d ie  au ß erh alb  d er  e ig e n tlic h e n  
E n tw ässeru n g sk a m m ern  lie g e n d e n  R ä u m e, m it d en en  d as zu  e n tw ä ssern d e  G u t in  
V erb in d u n g  s te h t , w ie  Z u fü h ru n g sk a n ä le  u s w ., e le k tr isc h  iso lie r t  sin d . —  B e i d en  
ü b lich en  A u sfü h ru n g en  d erartiger , m eist n a ch  A rt d er F ilte r p r e sse n  zu sam m en g efü g ten  
A n o rd n u n gen  h a t s ic h  g e z e ig t , daß  außerhalb  d er  e ig e n tlic h e n  E n tw ässeru n gsk am m er, 
z. B . in  d en  Z u fü h ru n g sk a n ä len , b ezw . Z u fü h ru n g sö ffn u n g en , so w ie  au ch  in  d en  
E n tlü ftu n g sk a n ä len  le ic h tV e is to p fu n g e n  auftreten . D ie se V e r s to p fu n g e n  w erd en  durch  
S trom lin ien  v eru rsach t, w e lc h e  in  d en  Z u fü h ru ngs- oder E n tlü ftu n g sk a n ä len  v erlau fen  
u n d  b ew irk en , daß s ic h  an  den*Stellen , w o  sie h  P o le  au sb ild en  k ön n en , d a s G u t in  
en tw ässerter  F orm  a b se tz t  u . d ie  Z u le itu n g sk a n ä le  v er sc h lie ß t. D ie s  w ird  gem äß  
d er E rfin d u ng verm ied en . Z e ich n u n g  b e i P a ten tsch r ift . (D .E .P . 3 1 1 0 5 3 , K l. 1 2 d  
v om  21/10 . 1917, a u sg e g e b e n  2 1 /2 . 1919.) S c h a r f .
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E . W ir t h ,  Eindampfen mit elektrischer Energie. E in e  n ach  d en  In ten tio n en  d es  
V f. durch  d ie  F irm a IC u m m le r  & M a t t e r ,  A.-Gi., A arau  1917 a u fg e ste llte  u n d  
se itd em  u n u nterb roch en  im  B etr ieb  b efin d lich e  E in d a m p fu n g sa n la g e  z e ig t  n a ch  
U n tersu ch u n g en  vo n  S t o d o l a  fo lg en d e  B e tr ie b se r g e b n iss e : M it e in em  A u fw a n d  vo n  
1 K W  w ird  im  M itte l 16 ,38— 17,11 k g  D a m p f j e  S tu n d e au s e in e r  N a tron lau ge  
v o n  7° B i .  erze u g t u n d  d ie se  w äh ren d  d er V ersu ch sd a u er  a u f ca . 23° B e . e in g e 
dam pft. D a  d as K o n d e n sa t m it e in er  T em p eratu r v o n  ü b er 80° a b flie ß t, lä ß t  
s ic h  d ie  A u sn u tzu n g  n o ch  verb essern . D a s  K o n d en sa t en th ä lt nur 0 ,0 0 2  g  N aO H  
a u f d en  L iter . B e i  der A n n ah m e e in e s  K o h len p re ises  v o n  50  F r ./t  s te llt  s ic h  d ie  
e lek tr isch e E in d am p fu n g  w e it  b ill ig e r  a ls j e d e  an d ere . (T ech n ik  u . In d . 1 9 1 8 . 4 4 4  
b is  446. D ezem b er  1918 . A arau .) S c h r o t h .

E r n s t  B l a u ,  Heilung und Dampferzeugung mittels elektrischen Stromes. N a c h  
e in em  H in w e is  darauf, daß  in  der S c h w e iz , w o  e le k tr isc h e  K raft h in re ich en d  b il l ig  
zu r V er fü g u n g  steh t, g e g e n w ä r tig  d ie  B e h e iz u n g  ö ffen tlich er  G eb ä u d e  m itte ls  e le k 
tr isch er  W a rm w a sserb eh eizu n g  e in g e h e n d  b eh a n d e lt  w ird , w ir d  e in  m it e lek tr isch em  
Strom  b e h e iz te r  D a m p fk e s se l  zu r  E r zeu g u n g  v o n  h ö h er g esp a n n tem  D a m p f, w ie  
er für S k a n d in a v ien  u n d  F in n la n d  in  B e tra ch t kom m t, n ä h er  b esc h r ieb en . F a s t  
d ie  g esa m te  e le k tr isc h e  E n e r g ie  w ird  b e i e in em  W ir k u n g sg r a d  v o n  9 5 ° / 0 u . m ehr  
in  W ärm e u m g esetz t. M it 1 K W  w erd en  e tw a  1 ,25  k g  D a m p f v o n  6 — 8  A tm . 
Ü b erd ru ck  erzeu g t. D ie  S p a n n u n g  b eträ g t b is  1 0 0 0 0  V o lt, (Z tschr. f . D a m p f
k e sse l u . M a sch in en b etr ieb  4 2 . 17— 1 8 .'2 4 /1 . W ie n .)  S c h r o t h .

H . S c r a g g ,  Die schädliche Einwirkung der Verwendung salzhaltigen Ölkokses 
hei der Darstellung von Kohleelektroden. S o lc h e  E lek tro d en  so lle n  m ö g lic h s t  d ich t  
u n d  rein  se in ; sa lz h a lt ig er  Ö lkoks b e w ir k t d a g eg en  V erm in d eru n g  der D . u . R e in 
h eit. (Journ. S o c . C hem . In d . 3 7 . T . 123 . 3 0 /4 . [20/3 .*] 1918.) R ü h l e .

A . T h ., Neue patentierte Verfahren zur Herstellung von Metallfäden für Glüh- 
lampeti. D e r  V f. b esp rich t d ie  H erst. v o n  Wolframfäden für G lü h lam p en , d ie  b e i '  
d em  Z iehprozeß  a u ftreten d en  S tru k tu rverän d eru n gen  u n ter  b eso n d erer  B erü ck 
sic h tig u n g  d es P a te n te s  der F irm a  J u l i u s  P i n t s c h .  (C hem .-techn . In d . 1 9 1 8 . 
49. 1— 2. 9 /1 2 . 1918.) J u n g .

E le k t r o t e c h n i s c h e  F a b r ik  S c h m id t  &  C o., B e r lin , Verfahren zur Herstellung 
von Lagerelementen, m it in  F lie ß p a p ie r  e in g eh ü llter , in  d en  Z in k zy lin d er  d ic h t  a n 
lie g e n d  e in g e se tz te r  K o h le n p u p p e , d ad u rch  g e k e n n z e ic h n e t, daß d ie  tro ck en e  
K oh len p u p p e  v o r  ihrer E in se tz u n g  in  d en  Z in k zy lin d er  m it M ehl, in sb eso n d e re  m it  
W eiz e n m e h l, e in g e r ie b e n  w ird . —  E in  so  p räp ariertes E lem en t k a n n  a u ß erord en t
lic h  la n g e  im  trock en en  Z u sta n d e  la g e r n , o h n e  daß se lb s t  m it e in em  außerordent
lich  fe in en  M eßinstrum ent, d as in  den  S trom k reis d e s  T r o c k e n e le m e n te s  e in g e sc h a lte t  
w ird , e in e  S tro m en tla d u n g  w ah rzu n eh m en  is t . (D .R .P . 3 1 1 1 1 9 , K l. 2 1 b  vom  9 /5 . 
191 8 , a u sg eg e b e n  2 7 /2 . 1919.) M a i.

F r i t z  E is n e r ,  C harlottenburg, u n d  O sk a r  K o e h le r ,  B e r lin -F r ie d e n a u , Vorrich
tung zur Herstellung von Preßelektroden für galvanische Elemente m it e in em  m ehrere  
F orm en  tra g en d en , sc h r ittw e ise  drehbaren  T is c h  und g le ic h z e it ig  s ic h  au f- u n d  a b - . 
w ä rts b e w e g e n d e n  d reh b aren  S tem p eln , d adurch  g e k e n n z e ic h n e t , d aß  b e i einem  
m in d esten s 5 stu figen  A rb e itsg a n g  e in e  b eso n d ere  erste F orm  n eb st W id e r la g e r  n u r  
für d ie  B e sc h ic k u n g  u n d  e in e  z w e ite  fü r  d ie  P r e ssu n g  v o r g e se h e n  ist. —  Z w eck 
m ä ß ig  is t  d er  P reß stem p e l fü r  d e n  z w e ite n  A rb e itsg a n g  m it e in em  k u rzen  d ü n nen  
D o rn , d er g e g e n  e in en  g e sc h lo sse n e n  F o rm h ilfste il p reß t, v e r s e h e n , w o d u rch  d er
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D u rch b o h ru n g  in  A r b e itsg a n g  3 m it stark em  D o rn  u n d  durchbohrtem  F o r m h ilfste il  
in  g e e ig n e te r  W e is e  v o rg ea rb e ite t  w ird . In  d ie  D u rch b o h ru n g  d er  g ep reß ten  D e 
p o larisa tion sm asse  w ir d  e in  K o h len sta b  e in gefü h rt. (D .K .P . 3 1 1 2 0 0 ,  K l. 2 1 b  vom  
3 0 /10 . 1915 , a u sg e g e b e n  1 /3 . 1919.) M ai.

I V .  W asser; Abwasser.

T h . M e s s e r s c h m id t ,  Die Wasserversorgung der Truppen im Kriege. V f. g ib t  
e in e  e in g eh en d e  B e sch re ib u n g  se in e r  E rfah ru n gen  b e i der W a sserv er so rg u n g  der  
T ru p p en  im  B e w e g u n g s- u n d  S te llu n g sk r ie g . (A rch . f . H y g . 8 8 . 93— 129. [2 3 /9 . 
1918].) B o r in s k i .

E m i l  E c k m a n n , E ssen -S ta d tw a ld , 1. Verfahren zur Gewinnung von entlüftetem 
Kesselspeisewasser aus Kondensat und frischem Zusatzwasser n ach  P a t. 3 0 0 9 2 9 , da
durch  g ek en n ze ich n et, daß d a s K o n d en sa t, b e v o r  e s  m it dem  Z u sa tzw a sser  v ere in ig t  
w ird , eb en fa lls  in  e in em  u n ter  V a 
kuum  steh en d en  b eso n d ere n  R aum  
en tlü fte t w ird . —  2. D ie  h ierzu  
d ien en d e V o rr ich tu n g  fü r  d a s V erf.
(F ig . 44) is t  dad u rch  g e k e n n z e ic h 
n et, daß d ie  E n tlü ftu n g srä u m e für  
daB K o n d en sa t u n d  d as Z u sa tz
w asser  (3 , b ezw . 5) a ls  T e ile  e in es  
unter V ak u u m  steh en d en  B e h ä lters  
4 a u sg eb ild et sin d , in  w e lch em  sich  
das K o n d en sa t u n d  d a s Z u sa tz 
w asser  n ach  ihrer E n tlü ftu n g  v e r 
ein igen . —  In  dem  K o n d e n sa t is t  
m eistens L u ft  u . an d eres G a s ent- F ig . 44.
h alten. D ie  G a se  la s s e n  sic h  a u s
dem  K e s se lsp e is e w a sse r  sehr sc h w e r  en tfern en  u n d  w erd en  v o n  dem  en tlü fte ten  
Z u satzw asser  b e g ie r ig  au fgenom m en . D ie  E rfin d u n g  b e z w e c k t , d ie se n  N a c h te il zu  
verm eiden . (D .R .P . 3 0 9 8 4 4 ,  K l. 1 3 b  v om  2 1 /8 . 1 9 1 7 , a u sg e g e b e n  19 /12 . 1918, 
Zus.-Pat. zu Nr. 3 0 0 9 2 9 , erstes Zus.-Pat. 3 0 1 8 3 5 , lä n g s te  D a u er : 27 . M ai 1931 .) S c h a r f .

O tto  R u m m e l ,  B e r lin , 1. Verfahren zur Verhinderung des Absetzens von Kessel
stein an den Wandungen von Dampfkesseln, Vorwärmern u. dgl. durch Elektrolyse, 
dadurch g ek en n ze ich n et, daß  dem  K e sse lw a sse r  le ite n d e  Stoffe b e ig em isch t w erd en , 
d ie  durch  E le k tr o ly se  n ich t zerse tz t  w erd en  u n d  a u f  d ie  K e sse lw a n d u n g e n  n ich t  
schäd lich  e in w irk en . 2 . V erf. n ach  1, dadurch  g ek e n n z e ic h n e t , daß  d ie  S toffe , d ie  
dem  K e sse lw a ssc r  b e ig e m isc h t  w erd en , in  F orm  v o n  im  W . 1. K o llo id e n  v erw e n d et  
w erden . —  S etz t m an b e isp ie ls w e ise  fe in  g e p u lv e r te  M eta lle , w ie  Z in k , A lum in ium  
oder au ch  G ra p h it, K o h le  u. d g l. z u , so w ird  d ie  L e itfä h ig k e it  d es W . w esen tlich  
erhöht, oh n e daß  sc h ä d ig en d e  Z erstöru n gsp rod d . au ftreten . (D .R .P . 3 1 0 8 1 2 , K 1 .1 3 e  
vom  2 5 /4 . 1918, a u sg e g e b e n  1 /2 . 1919.) S c h a r f .

M . R , S c h u lz ,  Über Apparate zur Verhütung von Anfressungen an Kohr
leitungen, Kauchgasvorwärmern, Überhitzern, Dampfkesseln und Dampfturbinen. 
N a ch  U n ters, d es M ateria lp rü fu n gsam tes in  B e r lin -L ic h te r fe ld e , n e ig t  W ., d a s an  
0 H ärtegrad e h erankom m t, w e s e n tlic h  m ehr zu  A n fressu n g en  a ls  W . vo n  m ehreren  
H ärtegraden . D ie  v e r sc h ie d e n e n  A p p ., d ie  zur V erh ü tu n g  v o n  K o rro sio n en  d ien en ,
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la s s e n  s ic h  u n ter sch e id en : 1. In  so lc h e , d ie  d en  K orro sio n sb ild n er  e in h ü lle n  (W a sser 
r e in ig e r  n ach  dem  K a lk -S o d a v erf. u n ter  A n w ä rm en  d es W .) . 2 . In  so lc h e , d ie  d en  
K o rro sio n sb ild n er  sic h  vorh er au fzeh ren  la s s e n , dam it er in  sp ä teren  w ertv o llen  
A g g r e g a te n  k e in e  Z erstöru n g  v eru rsa ch en  k an n  (Spänefilter). 3. In  so lc h e , d ie  
d en  K orrosion sb ild n er v o rh er  au s d em  W . h era u stre ib en  (E rw ärm u n g  a u f  100°  
u n d  m ehr). D ie  F r a g e , w e lc h e s  e ig e n t lic h  d er  K orrosion sb ild n er is t  (L u ft? ), w ird  
offen g e la ssen . (Z tschr. f. D a m p fk e s se l u . M asch in en b etr ieb  4 2 . 4 9 — 5 1 . 21 /2 . 
B r a u n sch w eig .) S c h r o t h .

L . E lk a n  E r b e n ,  G . m . b . H . ,  C h arlo tten b u rg , Verfahren zur Herstellung von 
Badewässern, g e k e n n z e ic h n e t  d u rch  e in en  Z u satz  v o n  Gallensekret. —  D u r c h  den  
Z usatz v o n  G a llen sek ret, z. B . l g  S c h w e in sg a lle  a u f  1  1 W ., w ird  d ie  B e n e tz u n g s 
fä h ig k e it  d es B a d e w a sse r s  in  h öh erem  M aße g e s te ig e r t  a ls durch  Z u satz v o n  S e ife . 
(D .K .P . 311221, K l. 3 0 h  v om  6 /1 . 1917, a u sg e g e b e n  1 /3 . 1919.) M a i.

O tto  E s tn e r ,  D ortm u n d , u n d  H e r m a n n  S c h u b e r t ,  R a d eb eu l, Bieselkörper aus 
regelmäßig gestalteten Elementen für die Abwasserreinigung unter Belüftung, dadurch  
g e k e n n z e ic h n e t, daß der R iese lk ö rp er  au s e in em  S y stem  fre isteh en d  an geord n eter ,

a u s z ick za ck fö rm ig  v erb u n d en en  T e ilf lä c h e n  b e 
steh en d er , b e id e r se it ig  v o n  F l. b er ie se lter  R ie se l
e lem en te  h e r g e s te llt  w ird , deren  T e ilf lä c h e n  u nter  
e in em  so lc h e n  W in k e l g e n e ig t  s in d , daß  in fo lg e  
d er A d h ä sio n  e in  A b tro p fen  d er  F l. an  den  
W e n d e p u n k te n  d er  R iese lflä ch en  v erh in d er t w ird . 
—  D ie  K örp er a (F ig . 45) b ild e n  in  K eh ren  ab
w ärts fü h re n d e  F lä c h e n , d ie  N e ig u n g  d er  e in 
ze ln en  F lä c h e n  b eträ g t 2 0 — 30*. Zur V erste ifu n g  
s in d  an je d e m  K örp er z w e i R ip p en  b an geb rach t. 
D a s W . w ird  durch  R in n en  c zu g efü h r t u. durch  
V erte ilu n g sr in n en  d a u f  d ie  o b eren  e in ze ln en  
F lä c h e n  g e le ite t . A m  u n teren  E n d e  k ö n n en  d ie  
e in z e ln e n  K örp er A n sä tz e  od er  F ü ß e  e erhalten , 
um  sic h  se lb s t  zu  tragen . D u r c h  w ellen fö rm ig e  
G esta ltu n g  d er T e ilf lä ch en  d er  R iese le lem e n te  
w ird  d er  W e g  d er  F l. v er lä n g ert, u . d ie  ben u tzte  

F lä c h e  vergröß ert. A ls  B a u sto ff  w ird  v o r z u g sw e ise  B e to n  g e w ä h lt . D e r  L ü ftu n g s
od er O xyd ation svorgan g  k an n  d u rch  en g ere  od er  w e itere  G esta ltu n g  der zw isch en  
d en  F lä c h e n  lie g e n d e n  K a n ä le  g ü n s t ig  b eein flu ß t w erd en . (D .R .P . 3 1 0 3 2 6 , K l. 85 c 
v om  13 /1 . 1917 , a u sg eg e b e n  13 /1 . 1919.) M a i.

Y. A norganische Industrie.

G. L . M o s s ,  Neue Verfahren der Schwefelsäuredarstellung. Z u sam m en fassen de  
B e sp rech u n g  v o n  N eu eru n g en  u n d  V erb esser u n g en  d es K am m erverf. u n d  der K o n 
zen tra tio n  der S äu re im  H in b lic k  a u f  d ie  m ö g lic h s t  w ir tsc h a ftlic h e  B etr ieb sfü h ru n g  
durch  v o lls tä n d ig e  A u sn u tzu n g  d er  v erw a n d ten  R ohstoffe b e i g rö ß tm ö g lich er  A u s
b e u te , b e z o g e n  a u f  K am m erraum  od er G ru n d flä ch e , g er in g stem  V erb rau ch e an  
H N O j, g er in g sten  R eparaturkosten  u n d  V erw e n d u n g  je d e r  A rt v o n  am  M arkte b e
fin d lich en  E r zen  o h n e  B eein träch tigu n g ' der A u sb eu te  u n d  der G ü te  d er  erh alten en  
S ä u re . (Journ. S o c . C hem . In d . 3 7 . T . 6 8 — 72. 2 8 /2 . 1918. [4 /2 .*  1917.].) R ü h le .
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J . G r o s sm a n n , Die Herstellung von Salpetersäure mit Salpeterkuchen. D ie  E in -  
w ä n d e  G o o d w in s  (Journ . S o c . C hem . In d . 3 6 .  1161; C. 1 9 1 8 . I . 1087) g e g e n  d ie  
vom  V f.- v o rg e sc h la g e n e n  V erff. w erd en  a ls  u n zu treffen d  zu r iick g ew iesen . D ie  D a rst.  
v o n  H C l m it S a lp ete rk u c h e n , d ie  G o o p w in  v o r sc liliig t , is t  u n w ir tsc h a ftlic h  (v g l. 
fo lg . R ef. von  S t e f h e n s o n ) .  (Journ . S o e . Chem . In d . 3 7 . T . 1 0 3 — 4. 3 0 /3 . 1918.)

R ü h l e .

J .  N . S te p h e n s o n ,  Ute Verwendung von Salpeterkuchen. (Ygl. G r o s s m a n n ,  
vorst. R ef.) E s  w ird  h in g e w ie se n  a u f  d ie  V erw e n d u n g  in  P a p ier fa b r ik en  zu  t e i l 
w eisem  E rsä tze  d es A la u n s  u . in  C ellu losefab rik en  (pu lp e m ills) an  S te lle  d e s  N a 2S 0 4 

b ei der H erst. der S u lfa t- od er  „ K ra ft“ -P ü lp c . B e i sachgem äß er H a n d h a b u n g  e ig n e t  
s ic h  S a lp eterk u ch en  in  b e id en  F ä lle n  sehr g u t. (Journ . S o c . C hem . In d . 3 7 . T . 128. 
30/4 . 1918.) R ü h l e .

E . B . M a x t e d ,  Untersuchungen über die Bildung von Nitriden. V f. b esp r ich t  
zu n ä ch st zu sam m en fassen d  d ie  th eo retisch en  G ru n d lagen  d er  B . v o n  N H S a u s N  u. 
H  h e i h o h en  T em p p . u n d  b esch re ib t dann  se in e  V erss. zur therm isch en  D a rst. von  
N H S au s N  u . H . E s  i s t  ihm  g e lu n g e n , N H 3 in  M en gen  ü b er  1 ° / 0 b e i A tm o sp h ä ren 
druck  zu  erh alten  durch sc h n e lle  A b k ü h lu n g  d es a u f  h o h e  T em p p . erh itzten  G a s
g em isch es a u f  R aum tem p. D ie  h o h e  T em p . w u rd e erreicht, in d em  d a s G em isch  in  
e in e  H -O -F lam m e e in g e b la se n  w u rd e, od er  durch  E in w . d es H o ch sp a n n u n g sb o g en s  
darauf. D ie  A b k ü h lu n g  g e s c h a h , in d em  m an  d ie  H -O -F lam m e u n m itte lb a r  u n ter  
W . b ren n en  ließ  (der a n g e w e n d e te  A p p . w ird  a n  H a n d  ein er  A b b ild u n g  b esch r ieb en ), 
oder das G em isch  durch  e in e  m it W . g e k ü h lte  S i-R öh re fü h rte . D e r  B etra g  an  
N H S w a r  b e trä ch tlich  größ er, w en n  d ie K ü h lu n g  a u f  ersterem  W e g e  er fo lg te , a ls  a u f  
dem  zw e itg en a n n ten . —  B e i  V erss ., Eisennitrid d u rch  E in w . v o n  N  a u f  fe in  zer
te ilte s  F e  b e i 100  A tm osp h ären  D r u c k  u n d  5 0 0 — 700° zu  erh a lten , b ild e te  s ic h  k e in e  
Spur d es N itr id s. D e r  a n g e w e n d e te  A p p ., d er  au ch  fü r  a n d ere  ä h n lich e  Z w e ck e  
sein- brau ch b ar is t , w ird  an  H a n d  e in er  A b b ild u n g  b esc h r ieb en . V e r ss . m it E is e n 
nitrid, über d essen  Z ers, b e i h oh em  D r u c k  u n d  h oh en  T em p p . z e ig e n  d ie  th eo retisch e  
U n m ö g lic h k e it  d er  S y n th ese  d es E isen n itr id s  a u s  F e  u . N  u nter d en  a n g ew en d eten  
B e d in g u n g en . (Journ. S o c . C hem . In d . 3 7 . T . 105— 9. 15 /4 . [14/2.*] 1918.) R ü h l e .

J . E i s c h ie r ,  Ein neues Verfahren zur Synthese voti Ammoniak. F ü r  d ie von  
H a m p e l  u. S t e i n a u  (C hem .-Z tg. 4 2 . 59 4 ; C. 1 9 1 9 . II . 337) b esch r ieb en e  A m m on iak 
syn th ese n im m t d er  V f. e in en  e in fach eren  R ea k tio n sv er la u f an , d er d u rch  fo lg en d e  
F orm eln  au sg ed rü ck t w erd en  k an n :

3 F e  - f  N s =?* F e 3N ,  u n d  F e 3N 2 +  6H C 1 =  3 F c C l; - f  2 N H S.

(C hem .-Ztg. 4 3 .  11. 4 /1 . 1919. [D ezem b er  1918.] Z in k h ü tten  u n d  B ergw erk ?  A .-G . 
T rzebina.) J U N G .

H . H a m p e l .  Ein neues Verfahren zur Synthese von Ammoniak. D er  V f. w e is t  
d ie  E rk läru n g F i s c h l e r s  (v g l. v orst. R ef.)  n ic h t  vtm  d er  H an d , h ä lt  ab er  w ed er  
d iese , n o ch  e in e  an d ere  E rk lä ru n g  b ish er  fü r  erw iesen  u n d  h ä lt es tech n isch  auch  
für b e la n g lo s , a u s w e lch en  P h a se n  s ic h  d er  R ea k tio n sv er la u f  

3 F e  +  6 N H 4 C1 +  N ,  =  3FeC L, +  8 N H 3 

zusam m ensetzt. (C hem .-Z tg. 4 3 . 11. 4 /1 . 191 9 . [2 4 /1 2 . 1 918 .] H a lle  a. S.) J u n g .

V e r e in  c h e m is c h e r  F a b r ik e n  in  M a n n h e im ,  Verfahren zur Gewinnung 
von Ammoniak aus Luftstickstoff im Kreislaufverfahren, d adurch  g e k e n n z e ic h n e t, 
daß Bariumnitrid m it Wasserstoff b e i g e w ö h n lic h e m  oder erhöhtem  D ru ck  in
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m ä ß ig e r  W ä rm e zur M m m ontafcbildung g eb ra ch t -wird, w o ra u f durch  Ü b er le iten  
v o n  Stickstoff in  der W ä rm e en tw ed er  d a s N itr id  oder B a r iu m , S tic k sto ff  u n d  
W a sse r s to ff  en th a lten d e V erb b . zu r iick en tsteh en , w e lc h e  m an  w ie d e r  in  d en  P ro zeß  
ein füh rt. —  D a s  N itr id  d e s  B ar iu m s b ild e t  m it W a sse r s to ff  A d d itio n sv erb b ., w e lc h e  
im  G egen sa tz  zu  d en  a n a lo g en  V erb b . d e s  C a lc iu m s d ie  E ig en sch a ft  b e s itz e n , m it 
g asfö rm ig em  W a sse r s to ff  sc h o n  b e i v erh ä ltn ism ä ß ig  n ied r ig er  T em p . u n ter  B . vo n  
A m m on iak  z u  rea g ieren . H ierb e i b ild e t  s ic h  j e  n ach  d en  R ea k tio n sb ed in g u n g en  
Bariumhydrür oder auch  e in  B ar iu m , S tic k s to ff  u . W a sse r s to ff  en th a lten d es  P ro d ., 
d as b e i d er d a ra u ffo lg en d en  B e h a n d lu n g  m it S tic k sto ff  w ied er  so  y ie l  v o n  d ie se m  
ab so rb ier t, a ls  v o rh er in  G esta lt  v o n  A m m o n ia k  a b g esp a lten  w u rd e . H ierb e i en t
steh t e in  P r o d ., d as j e  n a ch  den  R ea k tio n sb ed in g u n g en  re in es B ar iu m n itr id  is t  
oder w e c h se ln d e  M en gen  B ariu m , W a sse r s to ff  u . S tic k sto ff  e n th ä lt , ab er  an  S tic k 
sto ff w e se n tlic h  r e ic h e r  i s t  a ls  d as b e i d er  B e h a n d lu n g  im  W a sse r s to ff  erh a lten e  
P rod . D ie  M en ge d e s  en tste h e n d e n  A m m on iak s h ä n g t  v o n  dem  e in g eh a lte n e n  
D ru ck  u n d  der T em p . ab. L ä ß t d ie  A m m o n ia k b ild u n g  n ach , so  k an n  d u rch  Ü b er
le ite n  v o n  S tic k s to ff  even t. b e i v erä n d erten  B e d in g u n g en  v o n  D r u c k  u. T em p . das  
N itr id  d es B a r iu m s, b ezw . d as B arium , W a sse r s to ff  u . S tic k s to ff  en th a lten d e  P ro d . 
zu rü ck g eb ild et u n d  für  d en  P rozeß  n eu erd in g s nu tzb ar gem a ch t w erd en . (D .R .P .  
3 1 1 2 3 4 , K l. 1 2 k  vo m  1 2 /7 . 1 9 1 4 , a u sg e g e b e n  3 /3 . 1919 . D ie  P r io r itä t der österr. 
A nm . vom  19 /7 . 191 3  i s t  b ea n sp ru ch t.)  M a i.

R . A . B e r r y  u n d  D . N .  M e  A r th u r ,  Wiedergewinnung von Kali aus Hochofen
staub. N a c h  k u rzer  B e sp rech u n g  d er  G ew in n u n g  d es Kalis a u s d en  H o ch o fen g a sen  
in  A m erik a  (vg l. W y s o r ,  S ta h l u . E is e n  37. 55 1 ; C. 1917. H . 658) w ird  d arau f  
v erw iesen , daß  d ie  V e r h ä ltn isse  d ab ei in  S ch o ttla n d  in so fern  a n d ers lie g e n , a ls  d ie  
da v erh ü tte ten  E isen erze  v erm u tlich  e in en  g er in g eren  K aO -G eh a lt b e s itz e n  a ls  d ie  
a m erik a n isch en  E rze , u n d  a ls  d ie  sc h o ttisch en  H o ch ö fen  im  a llg em ein e n  m it K o h le  
u n d  n ich t m it  K o k s, w ie  in  E n g la n d , g e h e iz t  w erd en . In fo lg e d e sse n  en th a lten  d ie  
G a se  te e r ig e  Stoffe, so daß  s ie  n ich t u n m itte lb a r  durch  S tau b sam m ler zu  d en  D a m p f
k e ss e ln  gefü hrt w erd en  k ö n n e n , son d ern  zu vor m it W . g e w a sc h e n  w erd en  m ü ssen . 
H ierd u rch  u. in fo lg e  d e s  g er in g eren  Z u g e s  in  m it K o h le  g eh e iz ten  H o ch ö fen  is t  d ie  
M en ge d es zu  g ew in n e n d e n  S ta u b es v ie l  g er in g er  a ls  in  m it K o k s g e h e iz te n  H o c h 
ö fen , a llerd in g s  i s t  d ort d er  G e h a lt  d es S ta u b es an in  W . 1. K a li h ö h er a ls  h ier. 
B e i 8  m it K o h le  g e sp e is te n  H o ch ö fen  b etru g  d er G eh a lt  d es F lu g s ta u b e s  an  in  W .
1. K a li (K sO) im  M itte l 8 ,8 6 °/o (4 ,07— 19,49% ), d ie  g e sa m te  M en ge d es g ew o n n en en  
S tau b es 71 T o n n en  im  Jahre. B e i e in em  m it K o k s g e sp e is te n  H o ch o fen  w aren  d ie  
W e r te  en tsp rech en d  3 ,1 3 ° /0 und  300  T on n en . E in  groß er T e il  der te e r ig e n  S toffe  
sc h e id e t s ic h  m it S taub  b e re its  v o r  d en  S ch ru b b ern , in  d en en  d ie  G a se  m it W . 
g ew a sch en  w erd en , ab . D a s  W . n im m t d en  R e s t  d er teer ig en  Stoffe a u f, so w ie  
n e b e n 'S ta u b  n och  N H S. D ie  w ied er  a u streten d en  G a se  en th a lten  nur n o ch  w e n ig  
Staub, der sich  u n ter  d en  K e sse ln  a b sch e id e t. W ä h ren d  d er F lu g sta u b  e in  fe in es ,  
g e lb e s  b is  b rau n rotes P u lv e r  is t ,  sin d  an d ere  A b sc h e id u n g e n  der H o c h o fe n g a se  (tube  
c lea n in g s) schw a rze , teer ig e  B e sta n d te ile  en th a lte n d e  MM. D ere n  M enge b etru g  in  
e in em  J a h re  v o n  4  H o ch ö fen  4 1 2 0  T o n n e n  m it im  M itte l 1 ,6%  der A sc h e  in  W -
1. K jO  (0,3— 2,7% ). D e r  G eh a lt  d er MM. an  A s c h e  sc h w a n k te  v o n  5 3 ,5 — 74,4% . 
S ä m tlich e  sc h o ttisch en  H och öfen  so llen  im  J a h re  n ah ezu  1 5 0 0 0  T o n n e n  d ieser  
M M . liefern . D ie  Sch ru b b erw ässer  g in g e n  m it A u sn ah m e v o n  z w e i F ä lle n  b ish er  
verloren . P ro b en  d avon  v o n  15 W erk en  en th ie lten  im  M itte l an in  W . 1. K äO 
33 ,5%  d er A s c h e  (20 ,6 — 55,7% ). D e r  jä h r lic h e  B e tra g  d iese r  W ä sse r  der 15 W erk e  
an A sc h e  b erech n et s ic h  zu  1696 T o n n en . N a c h  den  B erech n u n g en  d e r V ff. w erd en  
in  S ch o ttla n d  jä h r lic h  m it der B e sc h ic k u n g  d en  H o ch ö fen  b is  zu  3 8 8 4  T o n n en  K  
z u g e fü h r t, v o n  d en en  ü b er  d ie  H ä lfte  w ied er  g ew o n n en  w erd en  k an n . (Journ.
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S o c . C hem . In d . 3 7 . T . 1— 5. 15 /1 . 1918. [19 /10 .*  1917.] G la sg o w , C hem . D e p t ., W e s t  
o f  S co tla n d  C o lleg e  o f  A g r icu ltu re .)  K ü h le .

R o b e r t  S p u r r  W e s t o n ,  Gewinnung von Kali aus Wollwaschwässern. V f. er
örtert kurz d ie  S ch ä d lich k e it  d ie se r  A b w ä sse r  für  d en  V orfluter, d eren  V era r b e itu n g  
a u f F e tt  u n d  K a li n ach  v e r sc h ie d e n e n  VerfF. u . d ie  W ir tsc h a ftlic h k e it  d ie se r  V erff. 
A m  g e e ig n e ts te n  h ierfü r i s t  d as V e r f ., d ie  W o lle  zu n ä ch st zu r E n tfe rn u n g  d es  
F e tte s  m it N ap h th a  u n d  d an n  m it W . zu  w a sch en . D ie  W a sc h w ä sse r  s in d  dann  
fre i v o n  F e tt  u n d  le ic h t  zu k o n zen tr ieren ; b eim  C alcin ieren  der A sc h e  e n tsteh t e in  
K ok s m it e tw a  45 ° / 0 K „ 0 . (J o u m . Soc. C hem . In d . 3 7 . T . 17— 19. 1 5 /1 . 1918. 
[2 3 /1 1 *  1917.].) ' K ü h le .

C. A . H i g g i n s ,  Gewinnung von Kalium aus Kelp. E s  w ird  d a ra u f h in -  
g e w ie s e n , daß h ö ch sten s nur w äh ren d  der K r ie g sz e it  d ie  D a rst. v o n  K  aus K e lp  
loh n en d  se in  w ird . D e r  roh e K e lp , w ie  er an d er  c a lifo m isc h e n  K ü ste  g e ern te t  
w ird , en th ä lt  nur etw a  l ,3 ° / 0 K 3 0 .  U m  d ie se  n e u e  In d u str ie  au ch  in  d er  F r ie d e n s 
ze it zu  e r h a lte n , is t  e in e  b e ssere  A u sn u tzu n g  d es K e lp s  erford erlich , d ie  auch  b e 
re its  s e it  1915 v o n  der H e r c u le s  P o w d e r  C om pany in  S a n  D ie g o , C a l., e in g e le ite t  
w ord en  ist . D ie s e  F a b r ik  w a r  zu n ä ch st fü r  d ie  H erst. v o n  Aceton, K .,0  u n d  J o d  
aus K e lp  e in g e r ic h te t  w ord en . D a z u  w urde der fr isch  g eern te te  K e lp  d er  G äru n g  
in  der W ä rm e (90° F a h r e n h e i t )  u n d  in  G g w . v o n  C a C 0 3 ü b e r la sse n , w o b e i d ie  
B lätter z e r fa lle n ;  d ie  en tsteh en d e  L s g . en th ä lt  E s s ig sä u r e  u n d  h öh ere  F e ttsä u re n , 
die m it K a lk ste in  n eu tr a lis ier t  w erd en . D a n n  w ird  e in g e e n g t , w o b e i d re ier le i E r
zeu g n isse  erh a lten  w erd en . Z u n ä ch st e in  G em isch  v o n  C a-A ceta t u n d  K C l, das  
durch E rh itzen  in  R eto rten  A c e to n  lie fe r t;  d er  R ü ck sta n d  w ird  a u f K C l v era rb e ite t . 
D a n a ch  w ird  e in  G em isch  d er  h ö h eren  F e ttsä u r e n  erh a lten  (Kssigsäure, Propion
säure, Buttersäure, Valeriansäure u .a . ) ,  a u s d en en  d ie -e n ts p r e c h e n d e n  A th y lä th er  
b ereitet w erd en . S c h lie ß lic h  w ird  K J  u n d  au s d ie se m  Jod g e w o n n e n . A u s d en  
v erb le ib en d en , n ic h t  v e rg o re n e n  B lä tte r n  d es K e lp s  w ird  m it N a 3 C 0 3 Algin g e l . ,  
das au s d er  L sg . w ied er  a u sg e fä llt  u . g e r e in ig t  w ird . E s  is t  an  S te lle  v o n  G e la tin e  
und P flan zen gu m m is zu  v e r w e n d e n  ( Z e r b a n  u n d  F r e e l a n d ,  J o u m . In d . and  
E ngin . C hem . 1 0 . 8 1 2 ;  C. 1 9 1 9 . I I .  288). (J o u m . In d . an d  E n g in . C hem . 1 0 . 832  
bis 833. 1 /10 . [25 /9 .] 1918. H e rcu les  P o w d e r  C om pany.) K ü h le .

E le k t r o  - O s m o s e -A k t .-G e s . (G r a f  S c h w e r in - G e s e l l s c h a f t ) ,  B e r lin , Verfahren 
zur Trennung von Badium und Barium, d adurch  g e k e n n z e ic h n e t, daß in  b ek a n n ter  
W e ise  an K o llo id e  ad sorb ierte Badium- u n d  B a r tu m v erb b . m it so lc h e n  E lek tro ly t-  
lsg g . b eh a n d e lt  w erd en , w e lc h e  e in e  stärk ere D esa d so rp tio u  der e in en  K o m p o n en te  
und som it e in e  A n re ich eru n g  d e s  K o llo id s  m it d er an d eren  K o m p o n en te  b ew irk en . 
—  D ie  P a ten tsch r ift  en th ä lt B e is p ie le  lü r  d ie  B e h a n d lu n g  ein er  B r au n ste in -B ariu m -  
R ad iu m ad sorp tion  m it A lu m in iu m c h lo r id lsg ., m it A m m o n iu m ch lo r id lsg . u n d  m it  
Ivalium chlorid lsg . D a s  B rau n ste iu en d p rod . en th ä lt  n a ch  d em  B e h a n d e ln  m it A lu 
m in iu m ch lorid lsg . 1 2 ,5 ° / 0 d e s  v o rh a n d en en  R a d iu m s und  8 8 ,4 ° / 0  d e s  B a r iu m s; m it  
A m m on iu m ch lor id lsg . 6 4 ,7 %  d e s  R ad iu m s u n d  3 2 ,7 %  d e s  B ar iu m s u n d  n a ch  B e-  
h an d lu p g m it  K a liu m c h lo r id lsg . 57,31 %  d e s  R ad iu m s u n d  2 9 ,2 4  %  d es B ar iu m s. 
(D .R .P . 3 1 1 2 6 0 .  K l. 12 m  vom  2 4 /4 . 1913, a u sg e g e b e n  3 /3 . 1919.) M ai.

VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.

R . M . C a v e n , Lösliches Glas. V f. erörtert d ie  D a rst. u n d  E ig e n sc h a fte n  des  
löslichen Glases, d a s  n eu erd in g s d a r g e s te llt  w ird  u n d  im  G e g e n sä tz e  zu  dem  b is-
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h er ig en  Soda- oder S u lfa tw a sserg la se  le ic h t  in  fe s te  F orm  geb ra ch t w erd en  kann . Zu  
se in e r  D a rst. w ird  das g e w ö h n lic h e  a n h y d r isch e  G la s so  fe in  p u lv er is ier t , d aß  es, 
w en n  n eu tra les G la s v o r lieg t , d u rch  e in  S ieb  m it 50  M asch en  a u f d en  Z o ll (linear)  
h in d u rch g eh t; b e i a lk a l. G la se  g e n ü g t  g e r in g e r e  F e in h e it  (20 M asch en  a u f  d en  Z oll). 
D a s P n lv e r  so ll n ich t u n n ö tig  la n g e  d er  L u ft  a u sg e se tz t  w e r d e n , d a  e s  le ic h t  W .  
u n d  C 0 2 an z ieh t. —  E s  w ird  m it 2 5 — 38°/o d e s  G e w ic h te s  d es G la ses  an  W . v e r 
se tz t, u. d as G em isch  in  e in er  flach en  P fa n n e  a u s W e iß b le c h  le ic h t  bddeckt erh itzt, 
an fän g lich  a u f  e tw a  70°, zum  S ch lü sse , n ach  e tw a  4  S td n ., höher, aber n ic h t  ü b er  
100°. D a s  P ro d . w ird  d an n  g em a h len ; es is t  p ra k tisch  b e stä n d ig  an der L u ft, 11. 
in  W . zu  sta rk  k o llo id a ler  L s g . D ie  L s g . d e s  G la se s  k an n  au ch  so e r fo lg e n , daß  
das G la s  bereitB u n ter  Z u sa tz  v o n  W . g em a h len  w ir d ;  e s  fin d et d an n  h ierb e i b e 
re its  e in e  A u f lö s u n g  sta tt, d ie  dann durch  d as E r h itzen  v e r v o lls tä n d ig t w ird . A u f  
k e in en  F a ll d arf d as z u g e se tz te  W . d io  ob en  a n g e g e b e n e  G ren ze  ü b ersch reiten ;  
m ehr W . i s t  d er U m setzu n g  h in d e r lich . V f. erörtert n och  d ie  d a b e i verm u tlich  
a u ftre ten d en  ch em isch en  V o r g ä n g e , d ie  im  w e se n tlic h e n  in  e in er  H y d r o ly se  v o n  
N a -S ilic a t  u n d  e in e r  w e iteren  E in w . d e s  g e b ild e te n  N a O H  a u f  S i 0 3 b esteh en ; d as  
g e b ild e te  S ilic a t  sp a lte t  w ied er  N a O H  a b , d a s d au n  w e ite r  a ls  K a ta ly sa to r  a u f  
S i0 2 lö se n d  w irk t; g le ic h z e it ig  fin d et e in  F a r b e n u m sc h la g  d e s  u rsp rü n g lich  d u rch 
sch e in e n d en  u n d  im  a llg em ein e n  sc h w a ch  g rü n en  G la ses in  D u n k e lg ra u  oder B rau n  
s ta t t ,  der a u f d en  Ü b e r g a n g  v o n  F errovorb b . in  F erriverb b . zu rü ck zu füh ren  is t . 
S ch ä d ig en d  für  d ie  V erw e n d b a rk e it  d es 1. G la se s  is t  d ie s  n ic h t, da d ie  L s g g . g e 
b le ich t w erd en  k ö n n en . E s  sc h e id e t  sich  dann  a lle s  F e  am  B o d e n  ab , und d ie  
ü b erste llen d e  F l. i s t  fa rb lo s. (Journ. S o c . C liem . In d . 3 7 . T . 6 3 — 68. 2 8 /2 . [23/1 .*] 
1918.) R ü h l e .

F e l i x  S in g e r ,  über Posenthalporzellan für chemische und technische Zwecke. 
D e r  V f. b eh a n d e lt  zu n ä ch st a llg e m e in  d ie  H e r s t. v o n  P o r z e lla n  u. d ie  A n fo rd eru n g en , 
d ie an  P o r z e lla n  fü r  v e r sc h ie d e n e  Z w e ck e  g e s te l l t  w erd en  m ü ssen . B eso n d ers  
w ic h t ig  is t  d ie  Ü b ere in stim m u n g  d e s  T em p eratu rk o effiz ien ten  v o n  P o rze lla n m a sse
u . G lasu r für d ie  Temperaturwechselbeständigkeit; e s  w ird  a u f  b e r e its  v erö ffen tlich te  
v e r g le ic h e n d e  V erss. über d ie  T e m p era tu rw ech se lb estä n d ig k e it  d e s  R o se n th a l
p o rze lla n s m it an d eren  E r zeu g n isse n  h in g e w ie se n . B e so n d e r s  w ird  d an n  a u f  d ie  
B r a u ch b a rk eit v o n  R o sen th a lp o rze lla n  zur H erst. v o n  L ab oratoriu m sap p . a lle r  A rt  
au fm erk sam Jgem ach t, b eso n d ers a u f  K o m b in ation en  v o n  P o r z e lla n  u. G las. E s  is t  
fe s tg e s te llt  w ord en , daß  d as P o r z e lla n  s ic h  zu  G la s  ersch m elzen  u . w ie  d ie se s  
in  a llg em ein  g la ste c h n isc h e r  W e is e  v era rb e iten  lä ß t , w en n  M. u. G lasu r in  ih ren  
A u sd eh n u n g sk o effiz ien ten , E la stiz itä ten , D ru ck - u . Z u g fe st ig k e ite n  ta d e llo s  ü b ere in 
stim m en. D a  d ie se n  A n fo rd eru n g en  d as R o sen th a lp o rze lla n  g e n ü g t , lä ß t  es sich  
w ie  G la s  v erarb eiten . B e so n d ers w er tv o ll sin d  Dewarsche Gefäße aus Porzellan g e 
w o r d e n , d ie  zw ar d ie  fl. L u ft  n ic h t  gan z  so  g u t  h a lte n  w ie  en tsp rech en d e  G la s
g e fä ß e , ab er  u n g le ic h  s ic h e r e r  in  d er  H a n d h a b u n g  sin d . (Ztschr. f. a n g ew . C h. 31. 
2 2 1 — 24. 12 /11 . 2 2 7 — 2 8 . 1 9 /1 1 . 2 2 9 — 32. 2 6 /1 1 . [28/9.*] 1918. S elb .) J u n g .

0 .  K ü h lh ä u s e r ,  Über feuerfeste Andennetone. E s  w erd en  d ie  R e su lta te  e in iger  
U n terss . v o n  v e r sc h ie d e n e n  S orten  A n d en n eto n  m itg e te ilt , d ie  u n ter  beson d erer  
B e r ü c k s ic h t ig u n g  d er  V erw e n d u n g  so lch er  T o n e  im  Z in k h ü tten b etr ieb  au sgefü h rt  
w o rd en  s in d . (Z tschr. f . a n g ew . Ch. 3 2 . 1 4 — 16. 1 4 /1 . 1919 . [1 /11 . 1918].) J u n g .

J .  S. S. B r a m e ,  Einwirkung von Begenwasser auf Portlandstein (Kalkstein). 
E s  is t  b ek an n t, daß G eb äu d e, d ie  in  g ro ß en  S tä d ten  au s K a lk ste in  err ich te t  w orden  
s in d , b e trä ch tlich  d u rch  d ie  E in w . d er  A tm o sp h ä r ilie n  zu  le id e n  h a b en , b eson d ers  
w e n n  s ic h  d as W . m it S äu ren , w ie  SO a, b e la d en  kann. Ü b e r  d ie  Z erss., d ie  dabei
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e in treten  k ön n en , h a t V f. k e in e  M itte ilu n g en  g efu n d en . V f. h a t d esh a lb  v o n  einem  
e tw a  200  J a h re  a lten  G eb äu d e e in  S tü ck  sch w a rzer  K ru ste , das s ic h  unterhalb  e in e s  
ü b erh än gen d en  G esim ses b e fa n d , n ä h er  u n tersu ch t. E s  en th ä lt  lu fttro ck en  (°/0) : 
W . 1 ,7 9 , o rg a n isch e  M. 2 3 ,3 4 , m in e r a lisc h e  M. 74 ,85 . L e tz tere  b esta n d  (zum  V er
g le ic h e  is t  e in e  P r o b e  d e s  n ic h t  a n g eg r iffen en  S te in s  u n ter su ch t w ord en ) in  %  aus:

K a lk ste in
m in e ra lisch e  M.

1. in  H C l u n i. in  H C l 
. »

C a O ........................................................
% o .....................................................
F e j O s - A l j O s .........................
s o 9 ...............................................
C 0 2 ........................................................
S i0 2 ........................................................

(Journ. S oc. C hem . In d . 37. T . ■

52,71
1,33
0 ,3 8
1,25

41,32
2,72

1 0 - 4 1 .  15 /2 . [7/1

25,10
2 , 1 1

1,98
38,25

2,07

g esa m t =  

> ] 1918.)

7,71
0 ,34
1,28

11,16

9,94  

= 99 ,9 4 % .

R ü h l e .

H . N i t z s c h e ,  Das Kalktonerdesulfat als Betonzerstörer. In  e in em  V o rtra g  w ird  
über d ie  E n tw . der K e n n tn is  d e s  Kalktonerdesulfats b er ich tet u n d  se in e  g e fä h r lich e  
Bedeutung für den Zcmentbetonbau b esp roch en , d ie  iu  der P r a x is  d arau f beruht, daß  
dem Z em en t durch  E in w . v o n  W ä ss e r n , w e lc h e  sc h w e fe lsa u r e  S a lze  in  L sg . e n t
h a lte n , K a lk  u n d  T o n e r d e  en tzo g en  w e r d e n , d ie  s ic h  m it der S c h w e fe lsä u r e  zu  
K alk to n erd esu lfa t u m setzen . D ie  zerstö ren d e  W r k g . i s t  d a b ei h a u p tsä c h lic h  dem  
K ry sta llisa tio n sd ru ck  der h y d ra tw a sserre ich en  K r y s ta lle  z u z u sc h r e ib e n , der den  
M örtel sp ren gt. D e r  V f. b er ich te t  d an n  ü b er  e in e  Beinkulturmethode, d ie  er  an 
w endet, um  m ö g lic h st  sc h n e ll d en  A g g r e ss iv itä tsg r a d  e in es v o r g e le g te n  S u lfa tw assers  
zu b estim m en , u . erörtert zum  S ch lu ß  d ie  M ittel, d ie  dem  B e to n b a u  zur V erfü g u n g  
stehen , u m  d er Z e rstö ru n g sg efa h r  v o rzu b eu g en . (Z tseh r. f. a n g e w . Ch. 3 2 . 2 1 — 24. 
21/1 . 1919. [2 8 /9 . 1918.*] F ra n k fu rt a. M .) J u n g .

V m . M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.

G n n n a r  S i g g e  A n d r e a s  A p p e lq v i s t  u n d  E in a r  O lo f  E n g e n  T y d e n , S to ck 
holm , Verfahren zur Aufbereitung von Erzen u. dgl. N a c h  dem  H au p tp a ten t w erden  
das E rz u. d as ö l ,  der T e e r  u sw . b eim  E in tr itt in  d ie  F l. d u rch  e in en  od er  m ehrere  
unter hohem  D r u c k  au streten d e F lü ss ig k e itss tr a h le n  stark  m ite in an d er verrührt. D ie  
F lü ssig k e itss tra h len , w e lc h e  d ie  V errüh ru n g b ew irk en  so lle n , w erd en  in  d en  T ren 
n u n gsb eh älter g e tren n t v o n  d em  E rze e in g e le ite t  u n d  g e la n g e n  m it d ie se m  erst in  
einer In jek tord ü se  in  B erü h ru n g , durch  w e lc h e  der V errüh ru n gsstrah l ausström t. 
E s h a t s ic h  n u n  h e r a u sg e ste llt , daß e s  zu r E r z ie lu n g  der V errüh ru n g in  g e w isse n  
F ä llen  z w e c k d ie n lic h  i s t ,  derart zu  verfahren , daß  das E rz, d as Ö l, der T e e r  u sw . 
in  d ie  F lü s s ig k e it  e in g efü h r t w erd en , w e lc h e  dann  in  d er  F orm  eineB oder m ehrerer  
S trahlen  a u sg esp r itz t  w ir d . D a s  E rz, das Ö l od er  der T e e r  u sw . u . d ie  F l. können  
hierbei b e isp ie lsw e ise  d u rch  e in e  Z en trifu ga lp u m p e o. d g l. g e le ite t  m orden, w e lch e  
d ie  v ersch ied en en  B e sta n d te ile  m ite in an d er v erm isch t u . d ie  M isch u n g  in  der Form  
e in es oder m ehrerer k rä ftig er  S tra h len  h in a u stre ib t. E s  sin d  ferner in  g e w isse n  
F ä llen  V o r te ile  zu  erz ie len , w en n  m an statt d er  F lü ss ig k e itss tr a h le n  L uftström e an 
w endet. D ie  L u ft  w ird  m itte ls  e in er  g e e ig n e te n  P u m p e  v erd ich tet, d ie  d ie W a sse r 
pum pe d e s  H a u p tp a ten tes ersetzt, u n d  der L uftstrom  w ird  am  hegten  unter d ie  Ober-
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fläche der F l.  im  R ü h rgefäß  e in g e le ite t, w o d u rch  se in e  W irk u n g  m ö g lic h s t  w irksam  
w ird . Z e ich n u n g  b e i P a ten tsch r ift . (D .R ..P . 3 1 1 1 9 6 , K l. l a  v om  2 3 /2 . 1918 , au s
g e g e b e n  28 /2 . 1919 . Z us.-Pat. zu Nr. 2 7 7  84-7; Z tschr. f . a n g e w . C h. 2 7 . I I . 585  
[1914]. L ä n g ste  D a u e r  2 2 /8 . 1928. P r io r itä t  [S ch w ed en ] v om  1 3 /9 . 1913 u n d  vom  
15 /9 . 1915 baan sp ru ch t.) S c h a r f .

R . L i e c h t i ,  Über die Reduktionsvorgänge im Hochofen. D ie  E rörterun g der  
d irek ten  u n d  in d irek ten  Reduktion im Hochofen vom  wärmetechnischen Standpunkt 
aus ergibt^ daß  zw a r  an  s ic h  d ie  d irekte R ed u k tio n  d ie  G esam th eit d er  e n tw ic k e lte n  
W ä rm em en g e  itn V e r g le ic h  zu r in d irek ten  n ic h t  u n g ü n st ig  b ee in flu ß t, daß aber im  
ersteren  F a lle  der durch  d ie  A b g a se  b e d in g te  W ä rm ev er lu st  b ed eu ten d  größ er ist, 
u n d  daß vor a lle n  D in g e n  durch  d ie  in d irek te  R ed u k tio n  d ie  W ärm e- und d am it  
T e m p era tu rv erte ilu n g  im  H o ch o fen  e in e  seh r  u n g ü n stig e  w ird . Im  H och o fen b etr ieb  
m uß fo lg en d e r  F o rd eru n g  n a ch  M ö g lich k e it  n ah e  gek o m m en  w erd en : D ie  u n teren  
T e ile  d e s  H o ch o fen s so lle n  nur der W ärm een tw ., d ie  o b eren  d er R ed u k tion  d ien en . 
(T ech n ik  u . In d . 1 9 1 8 . 306— 7. 2 /8 . 3 2 4 — 2 6 . 1 /9 . 1918. D ü sse ld o r f.)  J u n g .

S t a h lw e r k  T h y s s e n  A k t . - G e s . ,  H a g e n d in g e n , L o th r in g en , Vorrichtung zum 
Agglomerieren von Gichtstaub, Feinerzen, Zement o. dgl. in Drehrohröfen, b e i  w e l
cher e in e  od er  m eh rere  V o r la g en  od er K a m m ern  v o r  der S in terzon e d e s  O fens  
e in g e sc h a lte t  s in d , d ad u rch  g e k e n n z e ic h n e t , daß der v o r  d er  S in ter zo n e  g e le g e n e  
M itte lte il d e s  D reh roh rofen s e in e  v o n  d ie se m ]u n a b h ä n g ig e  B e w e g u n g , N e ig u n g  oder  
A u sm a u eru n g  b esitz t . —  M it H ilfe  d ie se r  A n o rd n u n g  w ird  in  d er  E r w e iter u n g  e in e  
p h y sik a lisch e  u n d  ch em isch e  V o rb ere itu n g  d e s  G u tes erz ie lt , u . d as so  v o rb ere ite te  
G u t dann  erst zu m  S in ter n  geb ra ch t. D ie  V o rr ich tu n g  (F ig . 46) b esteh t au s zw ei  
s teh en d en  od er s ic h  d reh en d en  E n d stü ck en  G u n d  H  zur Z u fü h ru n g  d es M ateria ls  
u n d  zur A b fü h ru n g  d e s  g e s in ter ten  G u tes. D a s  
M itte ls tü ck  I ,  in  w e lc h e m  e in e  G aru n g d es M a
teria ls s ta ttf in d et, h a t g e g e b e n e n fa lls  e in e  g e 
r in g ere  od er  größere N e ig u n g  a ls  d ie  b e id en  
E n d stü ck e  und is t  a ls V o r la g e  od er  K am m er aus- 
g efü h rt. D ie s e s  M ittelstü ck  k an n  für s ic h  a lle in  
in  la n g sa m e od er ra sch ere  D r e h u n g  v erse tz t  w erd en .
Im  B e re ich  d er  Z o n e  d es S c h ie ß e n s  k an n  d ie  
g le ite n d e  R e ib u n g  d er  O fen w än d e b e i D reh roh r
ö fen  ü b lich er  B a u a rt in  g e e ig n e te r  W e is e ,  z . B . 
durch  d en  E in b a u  v o n  H in d e r n is s e n , v ergröß er t  
w e r d e n ., (D .R .P . 3 0 9 5 5 3 ,  K l. 1 8 a  v o m  30 /11 .
1915, a u sg eg e b e n  2 9 /1 1 . 1918.) M a i.

F ig . 46.

W i l h e l m  B r iig m a n n , W in te rb erg  i .  W e s tf ., 1 . Antrieb für den absatzweise um 
eine JVagenteilung zu drehenden Beschickungstisch in Hochöfen, d er  rin g förm ig  um  
ein en  fe s tsteh en d en  r in gförm igen  R an d tr ich ter  an g eo rd n et i s t ,  d ad u rch  gek en u -
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ze ich n et, daß  d ie  T e ild reh u n g  d es B e sc h ic k u n g st isc h e s  d u rch  e in en  um gekehrten  
K u rh eltr ieb  m itte ls  K lin k e  erfo lg t. —  2 . V o rr ich tu n g  n ach  1., dadurch  g ek en n ze ich n et, 
daß d ie  K lin k e  ih re S te llu n g  zum  T isc h  ste ts  b e ib eh ä lt, in d em  s ie  in  ein er  K reis
b o g en fü h ru n g  läu ft. —  U m  d ie  g e n a u e  E in s te llu n g  d es T is c h e s  v o r  dem  A uffahr
g le is  u n b ed in g t zu  s ic h e r n , is t  e in e  S p errk lin k e f  (F ig . 47) a n g eo rd n et, d ie  eb en so  
w ie  d ie  A rb e itsk lin k e  d durch  e in e  in  T e llern  g e la g er te  e in ste llb a re  S p ira lfed er  
g e g e n  d en  äu ß eren  K and  d es D r e h tisc h e s  ged rü ck t w ird . A u sg e lö s t  w ird  d iese lb e  
durch d ie  R o lle  h d es G le itsch u h es der A rb eitsk lin k e , in d em  d ie  R o lle  d en  G e g e n 
h eb el y der S p errk lin k e ab d rü ck t. N a c h  d er E rfin d u ng w ird  e in  ru h ig es, stoß freies  
A n fahren , S tillse tz en  u n d  je d e r z e it  g e n a u e s  E in stc llen  d es T isc h e s  a b so lu t g e s ic h e lt .  
(D .R .P . 3 0 9 8 5 7 ,  K l. 1 8 a  vom  2 4 /6 . 1917, a u sg eg eb en  19 /12 . 1918.) SCHARF.

J . P o h l i g  A . G., C ö ln -Z o llstock , 1. Verfahren und Vorrichtung zum Begichten 
ton Schachtöfen m itte ls  s te t ig e r  F ö rd erer , dad u rch  g ek en n ze ich n et, daß  d ie  M öller- 
b esta n d te ile  a u f  der H ü tten so h le  sc h ic h te n w e ise  in  d ie  F ö rd erg efä ß e  d es od er  der  
stetigen  F örd erer  e in g e tra g en  w erd en . 2. V erf. nach  1., dadurch  g ek en n ze ich n et, daß  
das A b sch ü tten  d e s  F ö rd erg u tes  am oberen  E n d e  im  a llg em ein e n  unm itte lbar a u f  
den O fen versch lu ß  erfolgt. 3 . B eg ic h tu n g se in r ich tu n g  zur A u sfü h ru n g  d es V erf. 
nach 1 . u . 2. m it einem  A u fna h m eb eh ä lter  über der G icht, dadurch  g ek en n zeich n et, 
daß e in  S ch w im m er, e in  Ü b er la u f o. d g l. v o rg eseh en  iß t, so  daß b e i E rreich u n g  
einer b estim m ten  S ch ü tth öh e oder e in es b estim m ten  G e w ich tes  d er  B eh ä lterd eck e l 
g e sc h lo sse n , u n d  der G ich tversch lu ß  geö ffn et w ird . —  D a s  z e itw e ilig e  A b sch ließ eu  
des A u fna h m eb eh ä lters a u f  d er  G ich t u n d  Ö ffnen d es G ich tv e rsch lu sses w ird  se lb st
tätig  durch  d ie  B e w e g u n g  d e s  ste t ig e n  F örd erers b ew irk t, w en n  e in e  bestim m te  
regelb are  M en ge v o n  G ich tg u t a b g esch ü tte t w erd en  is t . Z e ic h n u n g  b e i P a te n t
schrift. (D .R .P . 3 1 1 0 2 1 , K l. 1 8 a  vom  7/4. 1916, a u sg e g e b e n  22 /2 .1919 .) S c h a r f .

C a r o w e r k e  fü r  B le c h in d u s t r i e  G. m . b . H ., B e r lin -L ich ten b erg , Verfahren zum 
Paketieren von Eisenabfällen, dad u rch  g ek e n n z e ic h n e t , daß d as P a k e t  vor  dem  
Schw eißen  k a lt  v o rg ep reß t w ir d , um  d ie  in  d en  Z w isch en räu m en  b efin d lich e  L u ft  
unter E r z ie lu n g  e in er  v ö ll ig  m eta llisch en  B erü h ru n g  zw isch en  d en  e in ze ln en  E isen -  
sttickcn  zu  verd rä n g en  u n d  e in e  O x y d a tio n  d er  E isen stü ck e  b e i der h iera u f in  b e
kannter W e is e  er fo lg e n d e n  E rh itzu n g  d er  P a k e te  a u f  S ch w eiß tcm p . zu  verm eid en . 
— E s w ird  som it e in e  in n ig e  V e r sc h w e iß u n g  d er  S tü ck e  u n terein an d er u n d  d a
durch e in  geb ra u ch sfer tig es  E ise n  m itw e r tv o lle n E ig e n sc h a fte n  erz ie lt . (D .R .P . 3 1 0  5 4 8 ,  
K l. 4 9 f  v om  2 2 /1 2 . 1915, a u sg e g e b e n  3 0 /1 . 1919.) S c h a r f .

/

W a l t e r  O s tw a ld ,  Schlackenverlesserung. D a  S ch la ck e  n ic h ts  is t  a ls  g esch m o lzen e  
A sch e , erg eb en  s ic h  zu  ihrer V erm eid u n g  d ie  zw'ei M ö g lich k e ite n : 1. H era b setzu n g  
der F eu eru n g stem p ., 2. H era u fse tzu n g  d es S ch m elzp u n k tes d er  A sc h e . D a  das 
e rstere im  a llg em ein e n  n ic h t  a n g ä n g ig  ist, d ürfte  d er z w e ite , b ish er  kaum  b en u tzte  
W e g  m it g e r in g e n  K o ste n  d ie  S ch w ier ig k e iten  b e se it ig e n . T rotzd em  fü r  d ie  B e 
u rte ilun g  d er  S ch m elzb a rk e it d er  S c h la c k e  g e w is se  F a u s tr e g e ln  (V erh ältn is der  
T on erd e  zur K ie se lsä u r e , G eh a lt  an to n b ild en d er  S u b sta n z , K a lk , M a g n esia  oder  
A lk a lisa lzen ) a u fg e ste llt  s in d , m uß A rt und M en ge b il l ig  zu g ä n g lic h e r  Z u sch la g s
stoffe (K alk , M a g n es it, B a u x it , L ehm , T o n , K a o lin , S an d , E ise n o x y d  od er M agnesia) 
für jed en  E in z e lfa ll  a u sfin d ig  g em a ch t w erd en . D ie  B e im isc h u n g  g e sc h ie h t am  
besten  trocken  p u lv e r ig . E s  k an n  a u ch  A sc h e  an d erer  B ren nstoffe  a ls Z u satz d ien en  
oder au ch  z w e i v e r sc h ie d e n e  B ren n sto ffe  m it v ersch ied en er  A sch ezu sa m m en setzu n g  
b enutzt w erd en , d eren  M isch sch la ck e  g ü n st ig e  E igenschaften" h at. (F eu eru n gstech n ik  
7 . 7 7 - 7 8 :  1 5 /2 . G roßbothen .) “ S c h r o t h .

I. 2. 34
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S. J . T u n g a y , Säurebeständiges Eisen und seine Anwendungen in chemischen 
Fabriken. V f. b esp r ich t kurz d ie  S c h w ie r ig k e ite n  der D a rst. u n d  V erarb eitu n g  
so lch en  E isen s. E s  is t  b em erk en sw ert, daß d ie  S ä u reb estä n d ig k e it  b e i e in em  Si-G -ehalte  
u n ter  12%  u n g en ü g en d  is t , u n d  daß  s ie  b e i 19%  S i u n d  d arü b er w ie d e r  abnim m t. 
D ie  D arst. d ie se r  L e g ie r u n g e n  is t  se it  der E n tw . d er e lek tr isch en  Ö fen  w e se n tlic h  
erle ich tert w o rd en , b ed arf ab er  im m er n o ch  größter A u fm erk sam k eit, w e il le ich t  
S i verloren  g eh t, und dann  e in e  L e g ie r u n g  m it zu  w e n ig  S i-G e h a lt  en tsteh t. E in e  
w eitere  S c h w ie r ig k e it  b ere ite t d ie  stark e S chrum pfung d ie se r  L e g ie r u n g e n  ( ‘ / 4 Z o ll 
a u f d en  F u ß  g e g e n  % , Z o ll a u f  d en  F u ß  b ei gew ö h n lich em  G u ß eisen ). D e r  G e
halt an  G raphit, C u. P  m uß so g er in g  a ls  m ö g lic h  g e h a lte n  w erd en , an d eren fa lls  
b ild en  s ic h  b eim  A b k ü h le n  eu tek tisch e  L e g ie r u n g e n , d ie  B la se n b ild u n g  u n d  U n 
d ich tig k e iten  veru rsach en . B e i d er B e a rb e itu n g  ist zu rzeit n o ch  d ie 'a u ß e r o r d e n t
l ic h e  H ärte  u . S p rö d ig k e it d ieser  L e g ie r u n g e n  h in d e r lich . B e i V erss. w u rd e  e in e  
so lc h e  L e g ie r u n g  („Iron ac“) durch K o c h e n  b e i  150° w äh ren d  72  S tdn . durch  6 5 % ig . 
und 2 0 % ig . H jS O , n ic h t  a n g eg r iffen ; 9 0 % ig . H N O , lö s te  u n ter  d en  g le ic h e n  U m 
ständen  0 ,0 7 4  g  u . 30% ig . H NO» 0 ,0 1 6  g . A u c h  g eg en ü b er  H C l, E s s ig -  u . C itronen-  
säure s in d  L e g ie ru n g e n  m it m ehr a ls  1 2 ° / 0 S i w id erstan d sfäh ig . D ie  p h y sik a lisc h e n  
E ig e n sc h a fte n  w e ic h e n  v o n  d en en  d e s  g ew ö h n lich en  G u ß e isen s erh eb lich  ab ; es w u rd e  
gefu n d en  (W erte  für G u ß e isen  in  K lam m ern  b e ig e fü g t):  D . 6 , 8  (7,3), Z u g fe st ig k e it  
(T onnen a u f d en  Q uadratzoll) 6 — 7 (9 — 10), F . 1200° (1150°), H ä rte  35 (24), W ä rm e
le itfä h ig k e it  8  (10), e lek tr isch er  W id ersta n d  10 (8 ) ,  S ch ru m p fu n g  a u f d en  F u ß  *lSi 
Z o ll (% s). (Journ. S o c . C hem . In d . 3 7 . T . 8 7 — 9 1 . 30 /3 . [4 /3 .*] 1918 .) R ü h l e .

C o sm o  J o h n s ,  Ursprung der in Stahl vor gefundenen Sauerstoffverbindungen. 
D ie  fe sten  V erbb . sin d  h a u p tsä ch lic h  O xyd e d es S i ,  M n u . F e ,  m itu n te r  au ch  d es  
A l u n d  anderer M eta lle; d ie  gasfö rm ig en  V erb b . s in d  h a u p tsä ch lic h  CO u n d  CO; . 
A ls  ty p isc h e  Z us. ersterer g ib t  V f. an  (% ): S iO ä 55, M nO 4 0 , F eO  5 , le tz te rer  COj 1,4, 
CO 4 3 , H  0 ,5 5 , C H 4 0 ,3 0 , N  0 ,30 . B e trä ch tlich e  A b w e ic h u n g e n  h ierv o n  k om m en vor. 
V f. g ib t  e in e  A r b e itsh y p o th e se  für  d ie  B . d ieser  V erb b ., w o b e i d ie  te i lw e ise  L ö s 
lic h k e it  d er O xyd e d es F e  in  fl. S tah l v o ra u sg e se tz t  w ird . B e i einer g ew issen  
T em p . ob erh alb  F . d es S ta h les  sin d  S i, M n u. d ie  O xyd e d es F e  im  G le ic h g e w ic h te , 
sofern  n ich t R kk, e in treten , d ie  e s  u n ter  A b sc h e id u n g  d es R ea k tio n sp ro d . stören. 
B e i A b k ü h lu n g  ab er u n ter  E . d es S ta h les sc h e id e n  s ic h  d ie  O xyd e d es F e  au s, w o 
b e i s ie  sich  in  d er  N ä h e  der sich  b ild en d e n  K r y s ta lle  a u re ieh em  u n d  m it dem  g e l. 
S i und Mn g em isch te  S ilic a te  b ild e n , d ie  s ic h  an  Ort u n d  S te lle  a b la g e r n , d a  d ie  
E rstarrung der M. in z w isc h e n  w e iter  fo r tg e sch r itten  ist. D u rch  d ie  O xyd e d es F e  
w ird  eb en fa lls n ach  deren  A n re ich eru n g  an  bestim m ten  S te lle n  d er  M asse  der C 
oxyd iert, und e s  w ird  CO b e i h o h e n  T em p p . in  G g w . d es F e  d as C 0 2 ü b er w ieg en . 
CO und C 0 4 m üssen  b e id e  vo rh a n d en  s e in ,  d a  k e in e s  v o n  b e id en  fü r  sich  a lle in  
m it F e  b ei h oh er T em p . im  G le ic h g e w ic h te  se in  kann . B e i an  S i u n d  M n arm em  
S ta h l w ird  d ie se  G a sb ild u n g  unter E n tste h u n g  v o n  B la se n  in  d ie  E r sch e in u n g  
treten , w äh ren d  b e i größ eren  G eh a lten  d es S ta h les an S i u n d  M n d ie  G asb ild u n g  
zu rü ck tritt u n d  s ic h  v e r z ö g e r t, so  daß  e s  n ic h t  m ehr zu r B . v o n  B la se n  kom m en  
k an n , d ie  G a se  v ie lm eh r  en tw ed er g e l . b le ib e n  oder s ic h  z w isc h e n  d en  K rysta llen  
in  u n teri : hoh em  D ru ck e steh en d en  g a s ig e n  E in sc h lü sse n  (O kklusion) au ssch e id en . 
D ie  vom  V f. g e g e b e n e  H y p o th e se  is t  n ich t d ie  e in z ig e , d ie  für  d ie se  E rsch ein u n gen  
g e g e b e n £  w erd en  k a n n , s ie  b es itz t  ab er  d en  V o r z u g , d a ß  s ie  so w o h l d ie  B . der  
S ilic a te  a ls  au ch  der O x y d e  d es C  u n d  d ie  A rt von  d eren  V . erk lä rt, u n d  d ie  B e 
d in g u n g en , d ie  b e i der B e re itu n g  d es S ta h le s  h errsch en , d am it in  b estim m te  B e 
z ie h u n g  b rin gt. (Journ. S oc. C hem . In d . 3 7 . R . 145 —  46 . 3 0 /4 . [1 5 /4 .]  1918.!

R ü h l e .
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H e r m a n n  T h a le r ,  N ied erd re isb a ch  b. B e tzd o rf a. d. S ie g , Verfahren zur Dar
stellung von kohlenstoffarmem Roheisen tm Hochofen, dadurch  g e k e n n z e ic h n e t , daß  
durch u n gefä h r  1 0 0 % ig e  S ch la ck en erzeu g u n g  pro E in h e it  a u sg eb ra c h tes M etall 
und F üh ru n g d erse lb en  a ls B i- oder T r is ilic a t  d as g e g e n s e it ig e  V e r h ä ltn is  d e s  
p rozen tu alen  S ilic iu m - u n d  M an gan geh a ltes d es erzeu g ten  R o h e ise n s  g röß er a ls  I

g eh a lten  w ird , a lso  ^ ^ > 1 .  —  D ie  w issen sc h a ftlic h e  G ru n d la g e  d es v o r lieg en d en

V erf. b eru h t a u f  ein er  zw eck e n tsp re ch en d e n  A n w en d u n g  d er T a tsa c h e , daß  S ilic iu m  
d ie  L ö se fä h ig k e it  d es E ise n s  fü r  K o h len sto ff  h e r a b se tz t , w äh ren d  M angan  d ie 
se lb e  erh öh t. D a d u rch  n u n , daß m an  d en  S ilic iu m g e h a lt  d es E is e n s  derart e in 
ste llt , daß  d ie  T e n d en z  d e s  S ilic iu m s g eg en ü b er  d er  d es M angans v o r w ie g t , is t  m an  
in der L a g e  den  K o h len sto ffg eh a lt  in n erh alb  d er  G ren zen  2 ,5 — 2 ,8 ° / 0 zu  v a r iie r e n .  
(D.JEt.P. 3 1 1 0 2 0 ,  K l. 1 8 a  vom  12 /3 . 1918 , a u sg e g e b e n  2 0 /2 . 1919.) S c h a r f .

J . S . S . B r a m e , Zerstörung von Bleidächem. In  e in em  F a lle  w a ren  d ie  Blei
bleche a u f hö lzern er U n te r la g e  la n g e  Z e it  b e fe s t ig t  g e w e se n . D a s  B le c h  war- an  
versch ied en en  S te lle n  zerstö rt, zum  T e il v ö l l ig  d u rch fressen . S o lch e  Z erstörung  
war aber n u r  an  d en  S te lle n  e in g e tr e te n , w o  d as B le i  a u f  e ich en en  D ach sp a rren  
b e fe st ig t  w ar. U n terh a lb  der zerstörten  S te lle n  fa n d en  s ic h  d ick e , w e iß e  K ru sten  
von ann äh ern d  der Z us. d es B le iw e iß . D ie  sc h ä d ig en d e  E in w . v o n  E ich en h o lz  a u f  
B le i w ird  a u ch  v o n  anderer S e ite  b e stä t ig t , i s t  aber n a c h  V f. n ic h t  in  a lle n  so lc h e n  
F ällen  zu  b eo b a ch ten . —  In  e in em  an d eren  F a lle  w a r  B le i a u f  B e to n , der m itte ls  
KokBgrus a n gem ach t w ar ( 8  T ie . G ru s, 1 T l. P ortla n d zem en t), h ö ch sten s  15 J a h re  
gelagert g e w e se n . H ie r  h atten  s ic h  z w isc h e n  B le i u n d  B e to n  F le c k e n  e in er  d ick en , 
roten M. g e b ild e t, u n d  an  e in ig e n  S te lle n  w ar d as B le i v ö l l ig  d u reb fressen . D ie  
Zus. der roten  M asse  w ar (°/0) : P b  9 1 ,6 ! ,  F e  0 ,0 8 4 , O 7 ,4 5 0 ,  o rg a n isch e  M ., C ar
bonat u sw . au s d er D ifferen z 0 ,826 . D ie s  lä ß t a u f V o r lieg en  v o n  P b O  m it w e n ig  
PbsOs oder P b 3 0 4 sc h ließ en . (J o u m . S oc. C hem . In d . 3 7 . T . 3 9 - 4 0 .  15 /2 . [7/1.*] 
1918.) R ü h le .

W . R . H o d g k in s o n .  Entoxydieren von Kupfer und Kupferlegierungen. A u s  
Anlaß der V erö ffen tlich u n g  C o m s to c k s  (A m eric . E lek tro ch em . S o c . 1 9 1 7 . O ktober; 
Journ. Soc. C hem . In d . 3 7 . A . 2 1 0 ), d er Z n od er  S i zum  E n to x y d ieren  em p fieh lt, 
verw eist V f. a u f ein  G em isch  v o n  C a lciu m carb id  (1 M ol.) u n d  B o r a x  (2 M ol.) a ls  
am g ee ig n etsten  für d ie se  Z w e ck e  (v g l. V f., Journ . S o c . C hem . In d . 3 3 . 4 45; C . 
1914. H . 271). (Journ. Soc. C hem . In d . 3 7 . T . 158. 3 1 /5 . 1918 .) R ü h l e .

E . M i l l i n g t o n ,  Der Einfluß kleiner Mengen metallischer Stoffe auf die mecha
nischen Eigenschaften von Messing. U n te r su c h t  w u rd en  d ie  L e g ie r u n g e n  Cu 56 b is  
60°/0, Zn 37— 41°/0; d ie  D ifferen z  w u rd e  d u rch  e in  d r ittes M e ta ll , u . zw a r  w urd en  
nur Sn, Mn, F e  u n d  A l in  B e tra ch t g e z o g e n , a u sg c fü llt . D a s  M essin g  w a r  a lso  
sogenan n tes M uNTZ-M etall. V f. b esp r ich t e in g eh en d  d ie  m eta llo g ra p h isc h e n  B e 
ziehungen d ie se r  L e g ie r u n g e n  an  H an d  v o n  S c h a u lin ie n  und M ik rop h otograph ien  
und d ie  E in w . g er in g e r  Z u sä tze  der g en a n n ten  M eta lle  a u f  d ie  p h y sik a lisc h e n  
E igen sch aften  der L e g ie ru n g e n , d ie  im  w e se n tlic h e n  in  e in er  S te ig e r u n g  der H ärte  
der L eg ieru n g en  b e ste h t . (Journ . Soc. C hem . In d . 3 7 . T . 149— 55. 3 1 /5 . [24/4.*] 
1918.) R ü h le .

W i t o ld  K a s p e r o w ic z ,  Über das Schmelzen von Metallen mit Heißluft. Im 
Hinblick auf das Schoopverfahren. E s  w erd en  d ie  v ersch ied en en  V erff. zum  
Sch m elzen  v o n  M eta llen  b esp ro ch en  u n d  d ie  V o r te ile  e in e s  Heißluftverfahrens, b e i  
dem  d a s Metall in Pulverform zur A n w e n d u n g  k o m m t, erörtert. D ie s e s  V erf. ist
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bereits für praktische Zwecke, besondere für dae Metallspritzen nach S c h o o p ,  aus
gearbeitet worden und findet bei der Heißluftverzinkung Verwertung. (Chem.-Ztg. 
4 3 . 9—10. 4/1. Zürich.) J o n g .

D as V erfahren  von  G uerin i zum Schwärzen von Eisen und Stahl. D ie zu 
schwärzenden Gegenstände (Gewehrteile und Motorräder) werden in ein sd. Bad . 
von Natronlauge u. Pikrinsäure (Kp. 107— 129° je nach Zus.) 50 Min. eingetaucht 
und dann mit h. W ., einer Öl-Petroleummischung und Sägespänen nachbehandelt. 
(Ztschr. Ver. Dtscli. Ing. 6 3 . 153. 15/2.) S c h r o t e .

T. L e w is  B a iley , Herstellung von Weißblech (tínglate). Zusammenfassende B e
sprechung der Entw. dieser Industrie und ihrer Vcrff. in England und der gegen
wärtige Stand dieser Industrie. Zurzeit 'enthält W eißblech im Mittel etwa 1% Sn 
gegen etwa 3 */3°/0 früher. (Journ. Soc. Cliem. Ind. 37. T. 113—16. 15/4. [15/2.*] 
1918.) " R ü h l e .

5 0 0  X . F a r b e n ; F ä r b e r e i , D r u c k e r e i . 1 9 1 9 . II .

X. Farben; Färberei, Druckerei.
A lb recht Sem le, München, Verfahren zur Herstellung hektographischer Ver

vielfältigungen, dadurch gekennzeichnet, daß eine auf geleimtem Schreibpapier un
mittelbar handschriftlich oder mittels Schreibmaschine oder Durchschreibverf. her- 
gestellte licktographische Spiegelschrift der Einw. einer wss. Kochsalzlsg. ausge
setzt wird und sodann von der so behandelten Spiegelschrift auf leicht durch
feuchtetem Papier unter Druck Abzüge hergestcllt werden. — . Die Vervielfälti
gungen werden so ohne Anwendung von Gelatinemassen hergestellt. Unter der 
Einw. der Kochsalzlsg. verwandelt sich die zunächst an der Oberfläche des ge
leimten Papiers haftende Tinten- oder Farbschiclit in eine feuchte, gelatinöse M., 
die schwammartig in das Papier eindringt u. nur durch Druck unter gleichzeitigem  
Vorhandensein von Feuchtigkeit allmählich wieder daraus zu entfernen ist. Würde 
man statt der Kochsalzlsg. gewöhnliches W . verwenden, so würde sich die wasserl. 
Hektographentinte usw. zu schnell im W . lösen. D ie Kochsalzlsg. verhindert 
einerseits das Entstehen von K lecksen, andererseits bewirkt sie bei genügend 
langer Einw. das vollkommene Eindringen des Farbstoffs in die geleimten Papier
faserschichten. (D .R.P. 3 1 0 228 , Kl. 15k vom 1 9 /1 .1 9 1 8 , ausgegeben 30/12.1918.)

M a i .

E . R . W atson, Verlust an Indican während des Trocknens der Indigoblätter an
der L uft. D ie Best. des Indicans geschah durch Kochen des wss. Auszugs mit 
Isatin u. HOI u. W ägen des Indirubins nach P e r k i n  und B lo x a m :  (Journ. Chern. 
Soc. London 9 1 . 1715; C. 1 9 0 7 . H. 2060). Es zeigte sich, daß das Verf. von 
0RCHARDS9N, W o o d  u. B l o x a m  (Journ. Soc. Chem. Ind. 2 6 . 4; C. 1 9 0 7 . I .  847), 
die Blätter auszuziehen, für frische Blätter nicht geeignet ist, da die Zellwand 
frischer Blätter für W . mehr oder weniger undurchlässig ist. Deshalb wurden die 
Blätter (10 g) zunächst mit sd. W . (75 ccm) übergossen und eine Minute damit ge
kocht. Dann wurde das W . sofort abgegossen u. filtriert, u. die Blätter wiederholt 
mit W . von 60° während etwa einer Minute behandelt, bis die gesamten Auszüge 
(filtriert) 250 ccm betrugen. D ieser Auszug diente zur Best. des Indicans. Es 
wurde gefunden, daß frische Blätter beim Trocknen an der Luft etwa */, ihres Ge
wichtes verlieren. Das Trocknen geschah derart, daß die frischen, von den 
Stengeln befreiten Blätter in dünner Schicht auf Filtrierpapier ausgebreitet, mit 
einem feinen Netz aus Baumwolle bedeckt und 3—4 Tage, geschützt vor unmittel
barem Sonnenlichte, liegen gelassen wurden. Bei 2 Proben enthielten die getrock-
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neten Blätter 27,5 und 29,3% weniger Indican als die frischen, eine Stunde nach 
dem Pflücken untersuchten Blätter. Werden frische Blätter in geschlossenem Ge
fäße aufbewahrt, so findet infolge Eintretens eines Gärungsvorganges ein Verlust 
an Indican statt, der bis zum völligen Verschwinden dieses führen kann. Hierbei 
wird Indigoblau in größerer Menge in den Blättern gebildet. Aus demselben 
Grunde tritt auch bei längerem Trocknen der Blätter in dickerer Schicht ein 
größerer Verlust an Indican ein, als beP 3—4 tägigem Trocknen in dünner S kicht. 
Schnelles Trocknen in mit Dampf geheiztem Trockenschranke zerstört Indicnn voll
ständig. Es zeigt sich also, daß Trocknen oder Aufbewahren der frischen Blätter 
vor dem Ausziehen den Ertrag an Indigo ganz erheblich vermindert. D ies ist 
bisher noch nicht berücksichtigt worden. In der Zuckerrohrindustrie ist es bereits 
seit langem bekannt, daß das geerntete Rohr ohne Verzug verarbeitet werden muß. 
(Journ. Soc. Cliem. Ind. 37. T. 81— 82. 15/3. T. 141—42. 15/5. [4/2.*] 1918. Leeds 
University. Colour Chemistry and Dyeing Dept.) R ü h l e .

Leuchtfarben. D ie Verwendungsmöglichkeiten für Leuchtfarben werden er
örtert u. verschiedene Rezepte zur Herst. von Leuchtfarben mitgeteilt. (Chcm.-techn. 
Ind. 1918. Heft 42. 1—2. 21/10. 1918.) J u n g .

K arl M icksch . Aalstriche für eiserne Konstruktionsteile, die starker Wärme 
ausgesetzt sind. Anstrich mit gewöhnlichem Graphit in Öl angerührt, gibt leid
lichen Erfolg. Gewöhnlicher Graphit enthält jedoch oft Zusätze von pulverisiertem  
Ton, der die Rostbildung begünstigt. Reiner Graphit ergibt eine unvergleichlich  
höhere Haltbarkeit des Anstriches. Für höhere Hitzegrade sind empfehlenswert 
Wasserglasfarben, für deren Auwendung Vorbedingung Fett- und Rostfreiheit des 
Eisens ist. — Gußeisen rostet zunächst rasch, aber die entstehende Rostschicht ist 
dicht und sehr fest haftend, daher weiterem Rosten hinderlich. A uf Flußeisen u. 
Schweißeisen sitzt der Rost lose auf und schützt das darunterliegende Eisen viel 
mangelhafter vor weiterer Oxydation. Rauchgase und Säuren sind besonders wirk
same Rostbildner, vor denen mau das Eisen mit sog. Eisenfarben, die Eisenoxyd 
neben Mennige enthalten, schützen kann. — Bei Kesselwandungcn, die keinen 
großen Hitzegraden ausgesetzt sind, kann mit Teer gestrichen werden. Gewöhn
licher Teer ist jedoch schädlich, weil er Carbolsäure enthält, die lösend auf das 

. Eisen wirkt. Nach Entfernung der Carbolsäure, etwa dnreh Zusatz von 2 —3°/o 
gelöschtem Kalk, ist der Teeranstrich für Eisen gut verwendbar. — Reinigen der 
Eisenflächen von alten Anstrichen geschieht am besten mit 50—90°/oiger Carbol
säure, durch welche die Farbe in eine schmierige Masse übergeführt wird, die 
leicht abgewischt werden kann. (Papierfabr. 17. 73— 74. 31/1.) SCHW ALBE.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

F. C. v . H eurn, Einige Beobachtungen bezüglich der Quellbarkeit des rohen und 
des vulkanisierten Kautschuks. Nach Verss. des Vfs. zeigte mit Bzl. behandelter 
und dann an der Luft wieder getrockneter Rohkautschuk eine Erhöhung des D eh
nungskoeffizienten, woraus aber nicht auf eine Besserung des Prod. geschlossen 
werden darf. Zu ähnlichen Ergebnissen führten Verss. mit vulkanisiertem Kaut
schuk. D a die in dem Kautschuk durch auskrystallisierten freien S verursachten 
Flecken bei der Behandlung mit Bzl. ganz verschwinden, erscheint es nicht aus
geschlossen, daß die Behandlungsweise des Vfs. in der Technik Anwendung findet, 
wo die Anwesenheit solcher Flecken nachteilig ist. D iese Behandlungsweise be
steht darin, daß die Probestücke in bedeckter Schale so lange fortgesetzt mit.
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wenig Bzl. besprengt werden, bis starke Quellung eingetreten ist, und größere 
Mengen Bzl. nicht mehr aufgenommen werden. Dann wird die Schale offen stehen 
gelassen, bis die Probestücke ihr ursprüngliches Volumen wieder angenommen 
haben, was nach vier Tagen der Fall war. (Gummi-Ztg. 31. 791. 3/8. 1917.)

A l e x a n d e r .

0. de Vries und H. J. H ellendoorn, Über die bleibende Dehnung des K au t
schuks. Vff. berichten über Yerss. zur Ermittlung der Beziehungen zwischen der 
bleibenden Dehnung und dem Vulkanisationsgrad, sowie zwischen der bleibenden 
Dehnung u. anderen mechanischen Eigenschaften, insbesondere der nach S c h i d r o -  
w i t z  (India Rubber Journ. 51. 505) „type“ genannten Eigenschaft. Proben aus 
92,5% Tin. Kautschuk u 7,5 Tin. Schwefel wurden in Stahlformen zwischen Stahl
platten in strömendem Dampf bei 148° verschiedene Zeiten lang vulkauisieit. Als 
Maßstab für den Vulkanisationsgrad wurde die mit dem ScHOPPERschen App. bei 
1,3 kg Belastung festgestellte Länge gewählt. Zur Best. der bleibenden Dehnung 
wurden Ringe von den gleichen Ausmaßen wie bei den im ScHOPPERschen App. 
benutzten auf eine für diesen Zweck hergestellte Glasplatte mit abgerundeten 
Ecken gespannt, wobei der Ring auf das Fünffache der ursprünglichen Länge 
ausgedehnt wurde. Nach 24 Stdn. wurde der Ring abgenommen u. 6 Stdn. später 
die Länge festgestellt.

D ie Verss. ergaben, daß die bleibende Dehnung mit dem Vulkanisationsgrade 
abnimmt u. in naher Beziehung zu der von S c h i d r o w i t z  „type“ genannten Eigen
schaft steht. Ein niedriger W ert für „type“ bezeichnet eine geringe Zunahme der 
Dehnung bei feststehender Zunahme der Belastung. Er wird berechnet nach der 
Formel: (Länge bei 1,04 kg Belastung — Länge bei 0,0 kg Belastung) X  0,4. Da 
der „type“ bei der üblichen Prüfung von Rohkautschuk gleichzeitig mit der Deh
nung bestimmt werden kann, ist, wenigstens unter den von den Vff. geprüften 
Verhältnissen, eine Best. der bleibenden Dehnung überflüssig. (Joum. Soc. Chem. 
Ind. 3 6 . 1258—62. 31/12. 1917.) A l e x a n d e r .

Stafford W h itb y , Feuchtigkeit im Eohkautsclnik. Verss. des Vfs. über den 
Feuchtigkeitsgehalt des Rohkautschuks führten zu den folgenden Ergebnissen: 1. Der 
prozentuale Feuchtigkeitsgehalt des Rohkautschuks in Form von Sheets oder Crêpes 
wechselt stark mit dem Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Atmosphäre. Im Klima 
der kautschukerzeugenden Länder weist er tägliche Schwankungen auf. — 2. Sheets 
haben die Neigung, mehr Feuchtigkeit zurückzuhalten als Crêpes. — 3. D ie Fähig
keit des Rohkautschuks, Feuchtigkeit zurückzuhalten, steht in naher Beziehung zum 
Gehalt an Serumtrockensubstanz. Letztere ist stark hygroskopisch. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 37. 278—80. 31/8. 1918. Canada, Mc G i l l  Univ.) A ijjx  ANDER.

*
E. B unschoten , D ie Vulkanisation ohne Schwefel nach Ostromyslenski. (Kolloid- 

Ztschr. 23. 25—31. Januar 1918. D elft, Staatl. Kautschukprüfungsamt. — C. 1918. 
I. 893.) * A l e x a n d e r .

A. van  Rossem , Untersuchungen des Niederländischen Staatlichen Kautschuk
prüfungsamtes. Vf. bespricht zusammenfassend die in der. Zeit vom 1. August 1912 
bis 31. Juli 1916 im Niederländischen Staatl. Kautschukprüfungsamt von G. van 
Iterson jr., J. G. F o l, F. C. van H enrn, A. van Rossem, H. J. Hellendoorn,
G. C. Krayenhoff, van de Leur, G. H eim  u. P. Dekker ausgeführten, in 40 Ab
handlungen uiedergelegten Unterss. Sie betreffen: I. T e i l .  L a te x u n te r s . u. B e u r 
t e i lu n g  d e s  R o h k a u tsc h u k s  n a ch  s e in e m  Ä u ß eren . 1. Der Zustand des Kaut; 
schuks im Latex. — 2. Die Best. des Kautschukgehaltes. — 3. D ie Begleitstoffe des 
Kautschuks im Latex. — 4. D ie verschiedenen Aufbereitungsmethoden des Kaut
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schuks. — 5. Begutachtung des Itobkautschuks nach dem Äußeren. — 6. D ie Flecke 
auf Rohkautschuk. — 7. Durchsichtiger Kautschuk. — II. T e il .  D ie  c h e m isc h e  
U n te r s , d e s  R o h k a u ts c h u k s . 1. D ie Bedeutung der chemischen Unters, des 
Rohkautschuks. — 2. Feuchtigkeit. — 3. Harzgehalt. — 4. Aschengehalt. — 5. Stick
stoff- und Eiweißgehalt. — 6. Der sogen. „Uni. T eil“ . — 7. Der wss. Extrakt. —
8. Der Säuregrad des Rohkautschuks. — 9. D ie indirekte Methode zur Best. des 
Kautschukgehaltes. III. T e il .  D ie  V is c o s i t i i t  v o n  K a u t s c h u k ls g g .  1. A ll
gemeine Bemerkungen über Viscositätsbestst. — 2. D ie Art der Viscositätsbcst. —
3. D ie Bezeichnungsart dev Viscosität. — 4. Der Einfluß des Schütteln auf die 
Viscositiit der Kautschuklsgg. — 5. Der Einfluß des Lichtes u. des Fließens durch 
eine Capillarröhre auf die Viscosität der Kautschuklsgg. — 6. Der Einfluß der 
Feuchtigkeit u. der Säure auf die Viscosität der Kautschuklsgg. — 7. Der Einfluß 
einer unvollständigen Auflösung auf die Viscosität der Kautschuklsgg. — 8. Der 
Einfluß der jew eiligen Lösungsmittel auf die Viscosität der Kautschuklsgg. —
9. Der Einfluß der Harzbestandteile auf die Viscosität der Kautschuklsgg. —
10. D ie Einw. des Schwefels und der Füllstoffe auf die Viscosität der Kautschuk- 
lsgg. — 11. Die Bedeutung der Viscositätsbestst. — 12. D ie Quellungsfähigkeit des 
Rohkautschuks. — IV. T e il .  D e p o ly m e r is a t io n  u n d  O x y d a t io n  d es  R o h 
k a u ts c h u k s . 1. Die Bedeutung der Depolymerisation und Oxydation. — 2. D ie  
Wiederherst. der Viscosität des Kautschuks nach dem Mastizieren. — 3. D ie Oxy
dation des Kautschuks. — 4. Der Einfluß der Kupfersalze.

D a die Abhandlung bereits eine zusammenfassende Übersicht darstellt, können 
Einzelheiten aus ihrem Inhalt nicht wiedergegeben werden, und cs muß auf die 
Urschrift verwiesen werden. (Kolloidchem. Beihefte 10. 1— 82. 1/7 . 83—144. 1/8. 
1918.) A l e x a n d e r .

V erfahren  zur S ch w efelb estim m u n g  in Kautschnkvulkanisaten. Im Kgl. 
Materialprtifungsamtc Berlin-Lichterfelde-W cst wurde außer dem Verf. von R o t h e  

auch die elektrolytische S-Best. nach H i n r i c h s e n  zur Schwefelbest, in  Kautschuk- 
vulkanisatm  jeder Art angewendet. D ie Ausführung geschieht in der folgenden 
Weise: In ein Becherglas von 150—200 ccm Inhalt hängt man als Anode ein an 
einem Platindraht befestigtes Körbchen aus Platindraht, in dem sich 0,5—1,0 g  der 
Probe befinden. Als Kathode dient ein Platinspatel. Das Becherglas wird mit 
so viel zunächst mäßig starker HNO- beschickt, daß das Körbchen bedeckt ist. 
Dann fügt man so viel Säure, D. 1,48, nach u. nach zu, bis die zur Oxydation er
forderliche Stärke erreicht, ist u. elektrolysiert mit einer Spannung von 6—8 Volt. 
Nach ł/s—1 Stde. ist die Oxydation beendet. Bei Abwesenheit von Pb-Verbb. und 
Schwerspat verdampft man die Fl. nach Zusatz von NaCl zur Trockne, raucht den 
Rückst, mit HCl ab, nimmt mit etwas HCl auf, verd. mit W . und bestimmt die 
HjSO* als BaSO*. Bei Ggw. von Pb- und B aS04 muß der Oxydationsrückst, zu
nächst aufgeschlossen werden.

Bei Hartkautschukpulvern, die durch die feinen Maschen des Körbchens hin
durchfallen, verwendet man einen kleinen, mit 2 Elektroden versehenen Erlen
meyerkolben von 200 ccm Inhalt, stellt diesen in die Mitte eines Brettchens, das 
2 Klemmschrauben für die Stromzuleitungsdrähte trägt, beschickt das Kölbchen mit 
etwa 0,2 g der Probe und mit Säure, wie oben angegeben, bringt durch Kupfer
drähte Klemmen u. Elektroden in Kontakt u. elektrolysiert 1 Stde. lang.

Mit Erfolg wurden auch die Verff. von R o t h e  u. von H i n r i c h s e n  vereinigt. 
Die Elektrolyse wurde dann in einem Rundkolben, wie oben angegeben, ausgeführt. 
Vergleichende Verss. ergaben gute Übereinstimmung der Verff. von R o t h e ,  

von H in r ic h s e n  und des vereinigten Verf. (Gummi-Ztg. 31. 791. 3/8. 1917.
A l e x a n d e r .
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H . S. U pton , Volumetrische Bestimmung des freien Schwefels in Weichkaut
schukprodukten. D ie vom Vf. vorgeschlagene Methode zur Best. des freien Schwefels 
in Weichkautschukprodukten beruht darauf, daß Schwefel beim Erhitzen mit alkoh. 
KOH entsprechend der Gleichung: 4 S —f— 6 KOH =  3H..0 -j- KjSjOj -f- 2 K sS, 
in ein Gemisch aus Kaliumsulfid u. Kaliumthiosulfat übergeführt w iid , beides 
Verbb., die durch Titration mit n. Jodlsg. bestimmt werden können. Da 
die Art der vorhandenen Beimengungen wechselnde Korrekturen bedingt, ist 
die Anwendung der Methode auf Prodd. von gleichartiger, dem Analytiker be
kannter Zus. beschränkt. Die Ausführung geschieht in der folgenden W eise:

2 g  der Probe werden in einem 300 ccm-Erlenmeyer mit Aceton extrahiert, 
bis aller freier Schwefel aufgenommen ist. Gleichzeitig wird eine gleichartige, 
keinen freien Schwefel enthaltende Probe extrahiert u. der Acetonextrakt als blinde 
Probe benutzt. Nachdem der größte Teil des Acetons abdestilliert worden ist, 
wird der Best durch Trocknen im Trockenschrank bei 100° entfeint. Der ge
trocknete Extrakt wird 1 Stde. lang mit 25—50 ccm 5°/0ig. alkoh. KOH zu geliudem 
Sieden erhitzt, wobei ein eingesetzter kleiner Trichter als Rückflußkühler dient, 
der nach beendigtem Erhitzen abgespült und entfernt wird. Nun werden 25 bis 
50 ccm ammoniak. Chlorzinklsg. zugesetzt und gerade zum Sd. erhitzt. Dabei wird 
das Sulfid als ZnS gefällt, während das Thiosulfat in Lsg. bleibt. Nachdem in 
W . auf Zimmertemp. abgekühlt worden ist, wird mit Eisessig neutralisiert, u. 3 ccm 
werden im Überschuß zugefügt. Nach dem Verd. auf 200 ccm wird mit 7*5 -n. Jod
lsg. u. Stärke titriert. A uf das gefällte ZnS wirkt die Essigsäure nicht ein. Nun 
wird durch Zusatz von NH3 die Essigsäure abgestumpft und die vorhandene Spur 
Jod entfernt, mit HCl angesäuert und 5 ccm im Überschuß zugesetzt. Dabei löst 
sich das ZnS, u. der in Freiheit gesetzte HsS wird wiederum mit Jod titriert. Die 
Titration wird als beendet angesehen, wenn die Blaufärbung '/2 Min. lang bestehen 
bleibt. Der Endpunkt ist meist sehr scharf. D ie Best. des Thiosulfats wird 
a-Titration, die des Sulfids b-Titration genannt. Durch gleichartige Behandlung 
der S-freien Probe werden die für die a- u. b-Titration anzubringendon Korrekturen 
ermittelt. Bei reinen Kautschukverbb. wird häufig der gesamte freie S zu Thio
sulfat oxydiert, so daß die b-Titration fortgelassen werden kann. Bei der a-Titra
tion muß dann mit HCl angesäuert u. 5 ccm im Überschuß zugesetzt werden. 
Wichtig ist e6, daß die Lsg. während der Titration kalt erhalten wird. D ie Stärke 
der Jodlsg. muß wenigstens zweimal wöchentlich bestimmt werden, da sie durch 
Verflüchtigung von Jod abnimmt. 1 ccm der Jodlsg. entspricht 0,002 597 g S
bei der a-Titration, 0,000649 g  S bei der b-Titratiou. Bei den angeführten Beleg
analysen schwankt der Gehalt an freiem S zwischen 0,1—4,6 °/0. D ie titrimetrisch 
ermittelten Werte zeigen gute Übereinstimmung mit den durch Oxydation des 
Extraktes durch rauch. HNO„ in der üblichen W eise gravimetrisch bestimmten. 
(Joum, Ind. and Engin. Chem. 1 0 . 518—20. Juli 1918. Stamford [Conn.], Atlantic 
Insulated Whire and Cable Comp.) A l e x a n d e r .

H en ry  P. S tevens, Vergleichende Methoden zur Bestimmung des Vulkanisalions- 
grades des Kautschuks. Der Vulkanisationsgrad des Kautschuks kann entweder 
durch Ermittlung des an den vorhandenen Kautschuk gebundenen Schwefels, d. h. 
durch Best. des Vulkanisationskoeffizienten ermittelt werden oder durch Best. der 
physikalischen Eigenschaften des Vulkanisats, insbesondere der Belastung, be
rechnet auf die Einheit des Querschnitts bei gegebener Dehnung oder umgekehrt. 
Erstere Methode ist unabhängig vom Alter und den äußeren Bedingungen des 
Vulkanisats, während die letztere von diesen abhängig ist. Es müssen deshalb 
durch eingehende vergleichende Unterss. die Beziehungen der Vulkanisations- 
köefflzienten zu den physikalischen Eigenschaften unter wechselnden Bedingungen
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ermittelt werden, bevor letztere als Maßstab des Vulkanisationsgrades benutzt 
werden können. Vf. hat bereits früher (Journ. Soc. Chem. Ind. 3 5 . 872; C. 1 917 . 
L 288) gezeigt, daß die physikalischen Eigenschaften vom Alter des Yulkanisats 
abhängig sind, so daß vergleichbare Werte nur zu festgesetzten Zeiten nach der 
Vulkanisation erhalten werden können. D ie vorliegenden Verss. zeigen, daß auch 
die Temp. von wesentlichem Einfluß ist, so daß auch in dieser Beziehung die 
Werte nur unter entsprechenden Bedingungen vergleichbar sind. Für die Verss. 
wurden drei typische Proben von Plantagenkautschuk benutzt, gewöhnlicher heller 
Crêpe, gewöhnlicher geräucherter Sheet und ein ungewalztes Koagulum, das nach 
mehrtägigem Beifen gecrept wurde. W ie bei den früheren Verss. wurden Ge
mische aus 90 Tin. Kautschuk u. 10 Tin. Schwefel verwendet, die beim Crêpe 90 
bis 180 Min. lang, mit Zeitintervallen von je 15 Min., beim Sheet '80—158 Min. 
lang, mit Zeitintervallen von je 13 M in., u. beim Crêpe aus gereiftem Koagulum 
30—90 Min. lang, mit Zeitintervallen von je  10 Min., vulkanisiert wurden. D ie  
Verss. führten zu deu folgenden Ergebnissen: 1. D ie Bichtuug der Zugfestigkeits
kurven wird merkbar beeinflußt durch die zwischen Vulkanisation und Prüfung 
liegende Zeit, sowie durch die Temp. D ie erhaltenen W erte sind nur vergleichbar, 
wenn diese Bedingungen sich entsprechen. Im Sommer ermittelte Werte sind nicht 
vergleichbar mit im Winter ermittelten, und in den Tropen erhaltene nicht mit den 
in Europa festgestellten. 2. D ie Bichtuug der Zugfestigkeitskurven ist abhängig 
von der Art des Kautschuks (Crêpe oder Sheet), wahrscheinlich infolge des ver
schiedenen Gehalts an Nichtkautschukstoffen. 3. Der Vulkanisationskoeffizieut ist 
unabhängig von den genannten u. von anderen Bedingungen u. ist deshalb ein zu
verlässigeres Maß für den Vulkanisatiousverlauf. In jedem Falle, wo der Vulkani
sationsverlauf au den Zugfestigkeitskurven gemessen werden soll, kann dies nur 
unter festgelegten Bedingungen geschehen. 4. Von besonderem Interesse ist die 
Tatsache, daß die Kurve beim Crêpe aus gereiftem Koagulum eine stärkere 
Krümmung aufweist, als bei gewöhnlichem Crêpe u. Sheet, was darauf zurückzu
führen sein dürfte, daß diese Probe eine größere Menge vulkanisationsbcschleu- 
nigender Base enthält. 5. Um eine möglichst weitgehende Gleichmäßigkeit zu ge
währleisten, sollten alle Proben so bald als möglich nach der Vulkanisation, etwa 
am nächsten Tage, geprüft werden u. zwischen Vulkanisation u. Prüfung so genau 
als möglich auf 30° erhalten werden, einer Temp., die leicht in Europa sowohl als 
in den Tropen eingehalten werden kann. (Journ. Soc. Chem Ind. 3 7 . 280—84. 
31/8- 1918.) A l e x a n d e r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

G. B ru h n s, Giftstoffe in  der Melasse. Entgegnung auf die Veröffentlichung 
S t o l t z e n b e r g s  (Chem.-Ztg. 4 2 . 344; C. 1 9 1 8 . I I .  873.) (Chem.-Ztg. 4 2 , 523. 26/10. 
[Juli] 1918. Charlottenburg.) J u n g .

Otto B e in k e , Lösliche Stärke zum Wäschestärken. Kartoffelstärke läßt sich 
als Ersatz für Keisstärke für die kalte Stärkung von Kragen usw. verwenden, 
wenn man lösliche Kartoffelstärke benutzt. (Chem.-Ztg. 4 2 . 422. 31/8. 1918.) J u n g .

G. A danti, Methode zur quantitativen indirekten Zuckerbe Stimmung. D ie  
Methode des Vfs. beruht auf der Beduktion F e h l i n g  scher Lsg. durch den be
treffenden Zucker, Umsetzung des gebildeten Cu.2O mit Ferrisalz und Titration des 
entstandenen Fe" mit KM n04. Zu diesem Zwecke kocht man 50 ccm F E H L iN G sc h e  
Lsg. mit 10 ccm 1 °/0iger Glncoselsg. (bezw. eines anderen reduzierenden Zuckers oder
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invertierter Saccharose) 2 Min. laug. Bei Invertzucker ist die Kochdauer die gleiche, 
bei Maltose 4 Min., bei Milchzucker 6 Min. Absitzen lassen, F l. durch ein Filter 
gießen, Nd. mit W . einige Minuten kochen und abfiltrieren, Filter mit Nd. mit 
25 ccm Ferrisalzlsg. (10 g  Ferriammoniumsulfat gel. in 100 ccm 10°/oiger H. SO,, 
KM n04 bis zur bleibenden Rötung zugeben) bis zur Lsg. des CuaO schütteln, ab
filtrieren und Filtrat mit l/10 n.-KM n04-Lsg. bei einer Temp. über 50° titrieren in 
Ggw. von H3S 0 4 oder HsP 0 4. 1 ccm KM n04 ==> 0,0063 g Cu. Aus dem gefundenen 
Cu liißt sich der Zuckergehalt leicht berechnen. (Boll. Chim. Farm. 55. 33—35. 
30/2. 1910.) G r im m e .

Carl H einrich Fischer, Charlottenburg, 1. Verfahren und Vorrichtung zum 
unmterbroehenen Anwärmen und Schice fein von Zuckerrohsäften, dadurch gekenn
zeichnet, daß der aus den Meßgefäßen austretende Rohsaft stufenweise von einerTemp.

von 50 auf 70 u. 85° erhitzt wird, wobei der 
von einer zur anderen Erhitzungsstufe über
tretende Saft auf dem Übergangswege mit 
schwefliger Säure angesäuert w ird, so 
daß nach der höchsten zulässigen Er
wärmung der Saft unmittelbar filtrierfähig 
ist, ohne daß man eine besondere Schwe
felung zur Ausfüllung des letzten Eiweiß
restes vor dem Filtrieren vornehmen muß. 
2. Vorrichtung zur Ausführung des unter
1. gekennzeichneten Verfahrens, bestehend 
aus drei Vorwärmern (a, b, c) (Fig. 48), 
welche unter sich durch Steigrohrleitungen 
[d u. g) verbunden sind, die vom tiefsten 
Punkte des vorhergehenden zum höchsten 
d es nächst folgenden Vorwärmers fuhren, 
wobei dem tiefsten Punkte jeder Steig
leitung durch eine doppelt abgezweigte 

Leitung ( f  und A) schweflige Säure zugefuhrt w ird, und wobei ferner die beiden 
letzten Vorwärmer zur Verhinderung des Absetzens der Eiweiß- u. Pektinstoffe aus 
den Rohsäften Rührvorrichtungen (e u. k) besitzen. — Die Anlage gestattet, Zucker
rohrsäfte nach dem neuen Verf. kontinuierlich vorzuwärmen und zu schwefeln und 
unmittelbar darauf zur Filtration zu bringen. (D.R.P. 310250, Kl. 89c vom 
19/2. 1918, auBgegeben 4/1. 1919.) S c h a r f .

Fig. 48.

XV. Gärungsgewerbe.
Giuseppe Mezzadroli, Eine mannosevergärende Hefe. D ie F ll., welche bei der 

Verzuckerung des sog. vegetabilischen Elfeubeins erhalten werden, bieten einer in
dustriellen alkoh. Vergärung gewisse Schwierigkeiten. In Verss. mit Saccharomycetes 
apiculatus, mit Dortmunder Unterhefe, Brüsseler, Berliner uud Kiewer Hefen und 
einer Hefe aus Apulien erwies sich namentlich die letztere zur Vergärung der 
mannosehaltigen Fl. befähigt. Auch in reinen Mannoselsgg. verschiedener Konz. 
(3— 12%) war die Ausbeute an A. eine gute (1,75—6,85%). Der Verbrauch von 
Zucker zur Eneigiebestreitnng ist nicht größer als bei anderen Hefen. Neben 
Zucker ist als Nährmaterial nur wenig Ammoniumphosphat erforderlich. Dextrose, 
Sorbose, Rohrzucker, Maltose werden ebenfalls ziemlich gut vergoren, weniger die 
Lactose, die Raffinose und das Inulin. Rüben-, Korn-, Zuckerrohr-, Feigen- und
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Johannisbrotsaft werden ebenfalls vergoren. Bei der Vergärung dieser Zuckersäfte 
Unterbleiben im Gegensatz zur Gärung durch andere Hefenarten keine unvergoreneu 
Zucker. D ie Hefe wächst gut auf Agar, welcher mit Malzextrakt u. Bier versetzt 
is t, auf glucosehaltigem, leicht alkal. Agar, auf Kartoffeln und Rüben bei Zimmer- 
temp. Über sonstige mycologische und mkr. Eigenschaften vgl. das Original. 
(Staz. sperim. agrar, ital. 5 1 .  3 0 6 — 1 1 .  1 9 1 8 . )  G u g g e n h e i m .

L askow aky, Über Spiritus aus Holz. Der Vf. berichtet über die Anlage einer 
englischen Sägcmehlbrcnnerei, in welcher nach dem CLASSENschen Verf. gearbeitet 
wurde. Das inzwischen wesentlich verbesserte Verf. verspricht eine gute Ausbeute. 
(Chem.-Ztg. 43 . 51. 29/1. Inst. f. Chem. Technologie II der Techn. Hochscli. Braun
schweig.) Jung.

Carl S ch illin g , St. Petersburg, Verfahren zum Hektift zieren von Spiritus in  
periodisch arbeitenden Apparaten, dadurch gekennzeichnet, daß die bei früheren 
Abtrieben erhaltene zweite Qualität (zweiter Voriauf und erster Nachlauf) nicht in 
die Blase, sondern in die Kolonne während des Erhitzens der Blase eingeführt 
wird, während die dritte Qualität (erster Vorlauf u. zweiter Nachlauf) aus früheren 
Abtrieben nicht getrennt, sondern zusammen mit dem Rohprod. rektifiziert und 
ebenfalls in die Kolonne eingeführt wird. — Bei jedem Abtrieb erhält man dieselbe 
Menge an Spiritus zweiter und dritter Sorte, und zwar immer von demselben Ge
halt an Verunreinigungen. D iese Nebenprodd. werden beim nächsten Abtrieb 
wieder in die Kolonne gegeben, und man gewinnt neben Abfällen von hoher Kon
zentration den Feinsprit unter Ersparnis an Dampf in einer Ausbeute von 99%. 
(D. R. P. 310828. Kl. 6b vom 5/7. 1912, ausgegeben 8/2. 1919.) M ai.

Verwertung in ländischer Produkte G. m. b. H., Charlottenburg, Verfahren 
z w  Gewinnung von■ Alkohol und Futtermitteln , dadureh gekennzeichnet, daß als 
Ausgangsmaterial die W urzeln des Schilfrohres (Arundo phragmites) benutzt werden.—
2. Futtermittel, bestehend aus der Schlempe, welche nach dem Abdestillieren der 
Schilfwurzelmaische zurückbleibt. — Man gewinnt aus 100 kg Wurzeln 10,7—11,5 1 
A. (D.R.P. 311217, Kl. 6b vom 13/12. 1916, ausgegeben 1/3. 1919.) M ai.

Charles Schweizer, Leichte Biere. D ie Herst. von Bier aus dünnen Würzen 
wird erörtert unter Berücksichtigung der Verwendung von Reis, Mais usw. (Tech
nik u. Ind. 1918. 305—6. 2/8. 1918. Winterthur.) Jung.

A. Guillaum e und H. Chilo, Über den Nährwert der heute im Handel befind
lichen kleinen Apfeleoeine. Nach französischem Recht gelten als kleine Apfelweine 
die durch erlaubte Kellerbehandlung aus frischen Äpfeln und Birnen unter Zusatz 
von W. erhaltenen A pfelw eine, deren Gehalt an A. 3,5%, an Extrakt 12 g , an 
Asche 1,20 g im Liter nicht erreicht. Bei der üblichen Mostbereitung erhält man 
bei der ersten Pressung aus 100 kg Äpfeln ca. 60 kg reinen Saft, das hinterbleibende 
Mark wird mit W . 6—24 Stdn. numeriert und je  nach dem Ausfall der Ernte 
1—3 mal nachgepreßt und die Nachpresse mit dem Saft vereinigt. D ie gangbaren 
Apfelweine werden aus 140—150 kg Äpfeln auf 1 hl W ein u. einmaliger Nach
presse mit 15—20%  des Gewichtes der angewandten Menge Äpfel an W . bereitet.

D ie Unters, zahlreicher dem Handel entnommener Proben ergab, - daß die 
Qualität der kleinen Apfelweine außerordentlich gesunken ist; es erscheint er
forderlich, als untere Grenzzahlen festzusetzen einen Gehalt an A. von 2 g, Extrakt 
7 g, Asche 1 g im Liter. Der Säuregehalt soll 2,50 g (als HsS 0 4) im Liter nicht über
steigen. (Bull, des Sciences Pharmacologiques 25. 334—42. Nov.-Dez. 1918.) M a n / , .



5 0 8 XVI. N a h r u n g s m it t e l ; G e n u s z m i t t e l ; F u t t e r m i t t e l  . 1 9 1 9 . II .

C. A. Lubsen, D ie Bestimmung des Nucleingehaltes der Hefe. Im Gegensatz 
zu G r i j n s  (Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 1910 . 682) werden 
die Angaben von J e b b i n k  bestätigt. Nucleine sind in HCl uni., Nucleiusäure 
aber löslich. Best. durch 48-stdg. Schütteln bei 37—40° mit Pepsin-Salzsäurelsg; 
von 0,24% HCl-Gehalt. (Pharm. W eckblad 55. 1625—28. 14/12. 1918. Amsterdam. 
Lab. voor Qezondheitsleer.) H a r t o g h .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
K arl M icksch, Metall als E rsatz für Holz bei der Herstellung von Gefäßen 

und Behältern. Zahlreiche Verss. haben die besondere Brauchbarkeit von Gefäßen aus 
reinem A l oder aus mit A l geschütztem Fe erwiesen. Besonders zu rühmen ist beim Al 
das niedrige Gewicht, die dadurch bedingte Handlichkeit, die große Wärmeleituugs- 
fähigkeit heim Kochen, die Luftbeständigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen  
verd. Säuren; nachteilig sind die verhältnismäßig geringe Festigkeit, die leichte 
Angreifbarkeit durch Alkalilaugen und alkalische Salze und die Unmöglich
keit des Lötens. (Zeitschr. f. ges. Kohlensäure-Ind. 24. 641—43. 25/12. 1918.)

S p l i t t g e r b e r .
M. Mansfeld, Neuere Erfahrungen au f dem Gebiete der Ersatzstoffe für Lebens

mittel. Vortrag über die Unters, von Ersatzstoffen, die während des Krieges auf 
den Markt gekommen sind. (Österr. Chem.-Ztg. [2] 21. 207— 11. 15/11. [4/3.*] 1918. 
Untersuchungsanstalt f. Nahrungs- u. Genußmittel d. Allg. österr. Apotheker Vereins 
Wien.) J u n g .

Stefan von Zöräd, Budapest, Verfahren zur Herstellung eines haltbaren Trocken
produktes aus rohen Kartoffeln, die z. B. in Schnitzel oder Scheiben verwandelt 
sind, gewässert und darauf mit schwefliger S. behandelt werden, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Schnitzel oder Scheiben der Einw. einer so geringen Menge 
schwefliger S. ausgesetzt werden, daß das lediglich von der dünnen W asserschutz
schicht, mit welcher die Schnitzel oder Scheiben nach ihrer Herst. sofort versehen 
werden, absorbiert wird, darauf die Schnitzel oder Scheiben zur Entfernung der 
schwefligen S. gewaschen und schließlich bei mäßiger Wärme getrocknet werden. 
—  D ie Behandlung mit Schwefeldioxyd hat den Zweck, durch die dünne Wasser- 

. Schutzschicht hindurch die Enzyme nur auf der Oberfläche der rohen Kartoffel
stückchen unwirksam zu machen, die Hauptmenge der Enzyme jedoch unverändert 
abzuschließen. Aus dem Prod. wird durch Mahlen ein hellfarbiges, wohlschmeckendes 
Mehl gewonnen. (D.R.P. 3 0 3907 , Kl. 53c vom 28/12. 1915, ausgegeben 11/2. 1919. 
D ie Priorität der Schweiz. Anm. vom 28/8. 1915 ist beansprucht.) M a i .

W. Storm van Leeuwen, Über den Nicotingehalt im Rauche schwerer, leichter 
und  „ nicotinfreier Zigarren. Nicotin ist praktisch der einzige Bestandteil im Tabak
rauche, der Blutdrucksteigerung bewirkt. W eder das „Leicht“- oder „Schwer“sein 
einer Zigarre, noch die Farbe (Amarillo, Claro, Colorado usw.), noch auch der 
Nicotingehalt des Tabaks sind für die Nicotinmenge, die in den Rauch übergeht, 
entscheidend. Der Grad der Schädlichkeit (soweit diese einer blutdrucksteigemden 
Wrkg. parallel geht) einer bestimmten Zigarrensorte kann somit nur durch direkte 
Best. des Nicotingehaltes im Rauch beurteilt werden. Hierzu sind die gebräuch
lichen chemischen Methoden weniger geeignet als die physiologische. Durch Best. 
der blutdrucksteigemden Wrkg. der in essigsaurer Lsg. aufgefangenen Rauchprodd. 
an dekapitierten Katzen ergab Bich, daß zuweilen im Rauch leichter Zigarren mehr 
blutdrucksteigemde Basen Vorkommen als in demjenigen schwerer Zigarren. In
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schweren Brasilzigarren wurde ein hoher und in „Minimum nieotinum“ ein niedriger 
„Nicotingehalt“ gefunden. In dem Rauch „gesundheitsunschädlicher“ WENDTscher 
Patentzigarren wurde ein ebenso hoher „Nicotingehalt“ gefunden wie bei gewöhn
lichen mittelschweren Zigarren. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 84. 282—310. 
17/12. 1918. Utrecht, Pharm. Inst d. Reichsuniv.) G u g g e n i i e i m .

•

H . W . v a n  U rk , IIler das Vorkommen und die Entstehung von N itr it in  
W urst und Fleischicaren. Eine quantitative Nitritbest. ( L i e b e r m a n n  und Acfii., 
Hygien. Rdsch. 25. 805. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. Geuußmmittel 31. 332;
C. 1916. I. 266; II. 347) in W urst ist wünschenswert. Eine größere Menge kann 
auf Verdorbensein deuten. Schnelle B. durch Reduktion von zugefügtem Salpeter 
ist der Ggw. von Mikroorganismen zuzusehreihen. (Pharm. Weekblnd 55. 1450—55. 
2/11. 1918. Den Helder Marinehospital.) H a r t O G H .

W . V ö ltz , Die Bedeutung der Kartoffelschlempe als Futtermittei. Es wird auf 
den hohen Gehalt von verdaulichem Rohprotein in der Schlempe hingewiesen u. auf 
die dadurch bedingte Bedeutung als Futtermittel, besonders für die Milchproduktion 
und die Mast. (Chem.-techn. Wchschr. 1918. 277— 68. 9/12. 1918. Emährungs- 
physiolog. Abt. d. Inst. f. Gärungsgewerbe Berlin.) J u n g .

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

Conrad T ütsch, Winterthur, Schweiz, Bleichkochkesselvorrichtung zum Bleichen 
von Textilmaterial jeglicher Form, 
dadurch gekennzeichnet, daß in 
einem äußeren, den Siededruck 
aufnehmenden Kessel (2) (Fig. 49) 
ein für sich abdichtbarer Innen
kessel (1) angeordnet ist, der den 
Zirkulations-, Über- u. Unterdrück 
von dem im Außenkessel herrschen
den Siededruck trennt. 2. Vor
richtung nach 1, dadurch gekenn
zeichnet, daß dio Anordnung des 
Innenkessels (1) im Außenkessel (2) 
und diejenige der die Kochlauge 
im Kreislauf durch den Innenkcssel 
führenden Leitung (18) und ihrer 
Anschlüsse an letzteren derart ist, 
daß der Raum zwischen Innen
kcssel u. Außenkessel als Reserve
flüssigkeitsbehälter u. Expansions
raum wirkt. 3. Vorrichtung nach
1., dadurch gekennzeichnet, daß an 
beiden Enden des Innenkessels in 
der ihm die Kochlauge zuführen
den Leitung (18) je  ein selbsttätiges 
Ventil (12) so angeordnet ist, daß pjg, 4 9 .
der ein gewisses, einstellbares Maß
überschreitende Pumpenüberdruck durch dieses Ventil in den Raum zwischen
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Innenkessel und Außcnkessel entweichen kann. — Zweck der Erfindung ist, nebst 
der automatischen Regulierung auf den günstigsten Zirkulationdruck, eine be
schleunigte Anwärmung des Bleichgutcs dadurch zu ermöglichen, daß letzteres in 
einen schnell erwärmbaren u. unter höheren Dampfdruck einstellbaren Heizmantel 
eingehüllt wird. Drei weitere Patentansprüche. (D.R.P. 3 0 9 9 7 4 , Kl. 8a vom 
3/10. 1917, ausgegeben 28/12. 1918.) - S c h a r f .

%
P. Krais, Die deutsche Textilindustrie in  und nach dem Kriege. Besprechung 

der im Kriege verwendeten Ersatzmittel. Im Jahre 1919 wird man die deutsche 
Erzeugung an Textilfasern auf höchstens ’/c des Friedensverbrauchs (880000 t) 
schätzen können. Rohfasem und Halbfabrikate werden im kommenden Frieden in 
verstärktem Maße eingeführt, bezw. im Ausland erzeugt werden. Deutschlands 
Textilindustrie wird sich daher mehr noch als bisher auf die Veredlung werfen 
müssen. (Ztschr. f. angew. Ch. 32. 1—4. 7/1.) S c h w a l b e .

Ed. C. De Segnndo, Einige Erzeugnisse aus Baumwollsamen in  ihrer Beziehung 
zu  den Bedürfnissen der Gegenwart. (Auszug.) Ausgehend von der Abhängigkeit 
der englischen Spinnereiindustrie von amerikanischer Baumwolle, empfiehlt Vf., 
den Anbau der Baumwolle im englischen Reiche zu fördern, n. bespricht zur 
Förderung des Planes die Anwendungsarten des Baumwollsamens nach Entfernung 
der Wollfasern zur Gewinnung eines eßbaren Öles u. Mehles, das mehr als fünfmal 
soviel Protein u. Fett enthält, als Weizenmehl, und zur Gewinnung von Fasern zur 
Darst. von Explosivstoffen, Papier u, a. (vgl. naehf. Ref.). (Journ. Soc. Chem. Ind. 
37. T. 118—23. 30/4. [25/3.*] 1918). R ü h l e .  -

Erwin W . Thompson, Erzeugnisse aus Baumwollsamen und die chemischen 
Industrien. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. verweist auf die Verarbeitung dieser Samen zu 
Öl, Ölkuchen, Mehl und Faserstoffen und empfiehlt Verbesserungen, die zu Ver
feinerungen der Erzeugnisse, insbesondere des Öles, und zu erhöhterer Ausnutzung 
der Samen führen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. R. 166—67. 15/5. 1918.) R ü h l e .

J. D older, Das Peroxydol und seine Verwendung in  der Baumwollbleicherei 
und Merzerisation. Der Vf. empfiehlt das Peroxydalverfahren zum Bleichen von 
Rohbaumwolle, Baumwollgespinsten, -geweben und -wirkwaren und zur Vorbehand
lung hei der Merzerisation. (Technik u. Ind. 1918. 415—16. 2/10. 1918- Oerlikon.)

J u n g .
A dolf Grohmanh, Talkum. D ie Bezeichnung Talkum stammt aus dem Ara

bischen, doch wurde unter Talk nicht nur Glimmer, sondern auch Marienglas, 
Asbest u. a. verstanden. Talkum wurde von den Arabern zur Füllung ihrer Papiere 
verwendet. (Chem.-Ztg. 43. 51. 29/1.) Jung.

Papier m it Faserauflage. Z ur Herstellung der Textilose wird Kunstbaum
wolle zusammen mit Holzzellstoff verarbeitet. Der aus Kunstbaumwolle erzeugte 
Faserschleier wird auf eine mit heißem Leim bestrichene Papierbahn aufge
preßt, zerschnitten und versponnen. D ie Untersuchung auf Festigkeit des Roh- 
papieres und des mit Faserschleier versehenen Papieres ergibt unter Umständen 
eine Verminderung der Reißkraft. D ie verwendeten Fasern sind zu kurz, um ge
nügend verfilzt zu werden. Bei besserer Beschaffenheit der Abfälle wird man ein 
langstapeligeres Vließ zum Aufkleben bringen und Garn von besseren Festig
keitseigenschaften erzeugen können. Gewebe aus Textilose haben tuchartigen Griff, 
und nach dem Kalandern erscheint die Gewebeoberfläche gut verfilzt. Tonerde- 
hydratniederschläge lassen sich gut verteilen, so daß die Gewebe auch gut wasser
abstoßend werden. (Papierztg. 44. 108—9. 16/1.) Schwalbe.
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D ie Pappenfabrikation. Beschreibung einer Art Rundsieb-Pappenmaschine 
der Firma F. H. B a n k i n g  &  S e y b o l d ,  MaEchinenbaugesellschaft m. b. H., Düren 
(Rhdl.), an Hand von Zeichnungen (vgl. W chbl. f. Papierfabr. 49 . 2 1 8 5 .  2 3 9 6 .  2 5 0 1 ;  

C. 1919. II. 1 1 7 .  1 9 0 .  2 8 5 ) .  (Wcbbl. f. Papierfabr. 50. 137—1 4 0 . 1 8 / 1 . )  S c h w a l b e .

Bjarne Johnsen, D as Sulfitablaugcnproblem. Übersicht über die zur A us
nutzung der Sulfitablauge vorgeschlagenen Verff. unter besonderer Berücksichtigung 
dèr Verkohlung nach S t r e h l e n e r t  und der Spritgewinnung. —• D ie Sulfitzellstoff- 
industrie Canadas verarbeitete im Jahre 1 9 1 6  7 2 8 0 0 0  eords Holz, entsprechend 
dem Verlust von 1 0 0 0  t Holzsubstanz täglich. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. 1 2 9  bis 
1 3 2 .  1 5 / 5 .  1 9 1 8 . )  S c h w a l b e .

E m il Heuser, Nachwort zum Aufsatz von Heuser und Haug: „ Über die N atur 
der Cellulose aus Getreidestroh1'. (Ztschr. f. angew. Ch. 31. 9 9 .  1 6 6 .  1 7 2 ;  C. 1918.
II. 4 8 6 .  7 7 7 . )  Im Hinblick auf die Ergebnisse der Dissertation von H a u g  können 
diejenigen von S c h w a l b e  in dessen Arbeit: „Zur Chemie der Cellulose“, nur als 
Bestätigung der HAUGschen Ausführungen angesehen werden. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 31. 1 7 5 — 7 6 .  1 0 / 9 .  1 9 1 8 . )  S c h w a l b e .

Carl G. Schwalbe, Berichtigung zum A ufsatz von Heuser und Haug: „Über
die N atur der Cellulose aus Getreidestrok.'1 (Vgl. vorsteh. Ref.) D ie vom Vf. ge
zogenen Schlußfolgerungen sind schon in der 1914 von der Technischen Hoch
schule in Berlin angenommenen Dr. Ing.-Dissertation von B j a r n e  J o h n s e n  —  

also lange vor der Veröffentlichung von H a u g  — enthalten. Schlußfolgerungen 
bzgl. der Holzzellstoffe hat H a u g  überhaupt nicht gezogen. (Ztschr. f. angew. Ch.
31. 2 1 6 .  2 9 / 1 0 .  1 9 1 8 . )  S c h w a l b e .

Em il Heuser, Entgegnung a u f die Berichtigung von Schwalbe zum Aufsatz 
von Heuser und Haug: „Über die N atur der Cellulose aus Getreidestroh." (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. beansprucht entgegen der Meinung S c h w a l b e s  keinerlei Priorität 
für Schlußfolgerungen aus dem Verhalten der Holzzellstoffe. (Ztschr. f. angew. Ch.
3 2 .  8 .  7 / 1 . )  S c h w a l b e .

A. K lein, NatronkraftzeUstoff und Spinnpapicr. Beschreibung der Natron
zellstoffabrikation: Sturzkocher, Laugenzusammensetzung, Alkaliverbrauch, Aus
beute, Verdampfen der Ablaugen, W iedergewinnung des Ätznatrons, Natronverluste, 
Kohleverbrauch, Wärmebedarf, Erörterung der Vorzüge und Nachteile des Natron
zellstoff-Kochverfahrens. Vorteilhafte Kopplung der Fabrikation mit Sägewerks
betrieb, da Verarbeitung basthaltigen Holzeé möglich. Eigenschaften der H olzzell
stoffe, ihre Aufarbeitung im Kollergang, Kegelstoffmühle u. Holländer, Herstellung 
der Spinnpapiere, Bemerkungen über Papierspinnerei und den Einfluß der Fascr- 
länge des Holzes. (Papierfabr. 17. 6 9 -7 2 . 31/1. 89—93. 7/2.) S c h w a l b e .

MM. Clément und R ivière, Gegenwärtige Entwicklung der Celluloseacetat
industrie und der Anwendung des Celluloseacetats. D ie wichtigsten, flüchtigen Lö
sungsmittel für Acetylcellulosen sind Aceton u. Methyl- u. Äthylacetat, Methyl- u. 
Äthylformiat, Acetylentetrachlorid-Alkoholgemisch, Eisessig, Methylalkohol-Benzol
gemisch. Nicht flüchtige Lösungsmittel, sog. „Weichmachungs-“ oder „Gelatinier“- 
mittel sind: Benzylalkohol, Triacetin, Eugenol, Furfurol. — Ausgangsmaterialien 
der Fabrikation : Baumwollcellulose, wie solche für die Sehießpulverfabrikation An
wendung findet, ferner Leinenpapier, w ie es in der Celluloidindustrie gebraucht 
wird. Vf. beschreibt weiter die Verff. der Acetylierung,. sowie diejenigen zur
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Barst, der Ausgangsmaterialien zu dieser Operation und macht Angaben über 
Welterzeugung und Anwendungsgebiete. (Bull. soc. eneour. industrie nationale [2] 
117. 238—44. Sept.-Okt. 1918.) ' S c h w a l b e .

R einhold  Leuthold, Plauen i. V., Luffaersatz, gekennzeichnet durch einen 
geflochtenen oder gewebten Stoff aus Schnüren oder Fäden von Stroh, Binsen, 
Holzfasern mit oder ohne Einlage aus Papiergarn o. dgl. (D.R.P. 311243, Kl. 34k  
vom 28/2. 1918, ausgegeben 1/3. 1919.) S c h a r f .

Fr. H th . , Fischbein und Fischbeinersatz. Es wird die Bearbeitung und Ver
wendung des Fischbeins besprochen, ferner werden verschiedene Patente für die 
Herst. von Fischbeinersatzmitteln erwähnt. (Chem.-techn. Ind. 1918. Heft 38. 1—2. 
23/9. 1918.) J u n g .

E. 0. Rasser, Prüfung der Papiergarne usw. (Vgl. E. 0 . R a s s e r ,  Papierfabr. 
17. 17. 33; C. 1919. II. 374.) Im Abschnitt: Best. der Festigkeit und Dehnung 
(s. oben), werden die Apparate von L e u n e r  und S c h o p p e r  besprochen. Unter 
dem Stichwort: Prüfung der W asserfestigkeit, wird das Sinken der Reißlänge bei 
steigender Luftfeuchtigkeit erörtert. D ie Reißfestigkeit nimmt dabei weit stärker 
ab, als die Feuchtigkeit zunimmt. Lange Dauer des Lagem s von Versuchsstreifen 
erhöht die Abnahme der Reißfestigkeit in der Längsrichtung. Vf. regt deshalb 
Schaffung einer Tabelle, an, welche die Gewichtszunahme des Papieres bei stei
gernder Luftfeuchtigkeit angibt. (Papierfabr. 17. 53—55. 24/1.; Ztschr. f. ges. 
Textilind. 22. 31—33. 22/1. 41—43. 29/1.) S c h w a l b e .

Bjarne Johnsen und R. W. S o v e y , Die Bestim m m g der Cellulose im Holz. 
Für die Cellulosebest, wird die Methode von CROSS u .  B e v a n  in der Ausführuugs- 
form von S i e b e r  und W a l t e r  (Papierfabr. 11. 1179) empfohlen nebst einer Vor
behandlung mit Glycerin-Essigsäure, einem Gemisch, das auf Pentosane und Hexo- 
sane bei 135° lösend, einwirkt (vergl. S c h w a l b e ,  Ztschr. f. angew. Ch. 31. 
50. 57; C. 1919. II. 25). Aus einer Zahlentafel über den Cellulosegehalt in 
Aspenholz und 6 verschiedenen Arten von Fichten- und Kiefernholz geht hervor, 
daß die neue Methode 2 —4°/0 niedrigere Werte liefert, als solche ohne Glycerin- 
Essigsäure-Vorbehandlung erhalten worden sind. D as Glycerin-Essigsäure-Gemisch 
wirkt auch stark lösend auf Harze, die aber zweckmäßig vor der Erhitzung mit 
dem Reagens großenteils durch A. entfernt werden. Das durch ein 80-Mascliensieb 
getriebene lufttrockene Sägemehl wird im Wasserbade in kleinen Gefäßen */, Stde. 
lang mit A. ausgezogen, nachträglich gewaschen und getrocknet. Hierauf wird 
im Ölbad mit 75 ccm Glycerin-Essigsäure-Gemisch auf 135° 4 Stdn. lang am Rück
flußrohr erhiizt. Die- Glycerin-Essigsäure-Miscliung wird aus 60 Tin. Essigsäure 
und 92 Tin. Glycerin vom D. 1,26 zusammengemischt, entsprechend dem Mol.-Ggw. 
Hach der Glycerin-Erhitzung wird das Material in einen Goochtiegel übertragen, 
mit h. W . ausgewaschen und dann in diesem Tiegel chloriert. Nach der ersten, 
20 Minuten dauernden Chlorierung wird mit k., verd. Lsg. von schwefliger Säure 
gewaschen. Hierauf wird der T iegel in ein kleines Bccherglas gestellt, das man 
großenteils mit einer 5°/0ig. Lsg. von Natriumsulfit gefüllt hat und im Wasserbade 
3/i Stdn- laug erhitzt. D as Material im T iegel wird hierauf mit h. W . an der 
Säugpumpe ausgewaschen, und nach dem Abkühlen wird die Chlorierung noch 
dreimal wiederholt, die Zeitdauer der Chlorierung jedoch zweimal auf 15, schließ
lich auf 10 Minuten bemessen. Nach der letzten Behandlung mit Natrium
sulfit wird sorgfältig gewaschen uud bei 105° 4 Stdn. lang bis zum konstanten 
Gewicht getrocknet. D ie Berechnung erfolgt auf völlig trockene Holzsubstauz 
unter Berücksichtigung des Wassergehaltes, der in einer Sonderprobe bestimmt wird.
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Bei der Balsam-Fichte und bei der Aspe wurde festgestellt, daß Splintholz 
und Kernholz erheblich voneinander abweichende Zahlen für Cellulose ergeben. 
Das Spliritholz hat einen um etwa 1—1,2°/0 höheren Cellulosegclialt, als das Kern
holz. Bei einer Balsam-Fichte, die rotholzhaltig war, zeigten sich erhebliche Unter
schiede, nicht nur für Cellulose, sondern nnch für Lignin und Methyl in den 
Rotholzanteilen, ferner in rasch gewachsenem Holz und in langsam gewachsenem  
Holz:

Analyse einer Scheibe von anormal gewachsener Balsam-Fichte.

„Rotholz“ Schnell ge
wachsenes Holz

Langsam ge
wachsenes Holz

Cellulose in °/0 ............................ 39,42 50,35 52,85
Löslich in Alkohol' in °/0 . . 1,38 2,05 2,85
Lignin in °l0 ................................. 33,6 24,44 24,85
Methyl (CHj) in % . _ . . . 2,74 2,43 2,62

. Bei einem von dem Pilz Fornes igniarius befallenen Aspenstamm wurde auf 
Cellulose, Furfurol, Methylfurfurol und Lignin, sowie W asserlöslichkeit geprüft. 
Nach der Angabe von S c h r e n k  und S p a u l d i n g  sollte der Pilz don Ligninanteil 
der Zellwand auf lösen. D ie Analyse zeigte jedoch gerade das Gegenteil, indem 
Cellulose zerstört worden ist:

Analyse von Aspenholz, das durch den Pilz Fomes igniarius angegriffen war.

Material
Durch
messer 
in Zoll.

Cellulose 
in °/o

Furfurol
in °/„

Methyl- 
Furfurol 

in °/o

Total- 
Furfurol 

in  °/0

Lignin 
in 0/o

In h. W.
löslich
in 7o

Gesundes H o lz . 
Pilzholz . . .

io 1/, 58,80
42,29

10,52
9,98

1,64
2,10

12,16
12,08

7,86
13,16

4,0
14,85

Bei einer vergleichenden Unters, von Balsamfichte und Aspe, die verschieden
artiger Behandlung mit Natriumsulfit, mit Glycerin-Essigsäure und mit der oben 
beschriebenen Chlorierungsmethode unterworfen waren, wurden erhebliche Unter
schiede in dem Verhalten der genannten Hölzer festgestellt. Das Laubholz ergab 
eine beträchtlich höhere Ausbeute an Furfurol, als das Nadelholz, letzteres enthielt 
viel mehr Methylfurfurol liefernde Substanz, welche sich als sehr widerstandsfähig

Zusammensetzung der Ausgangsmaterialieu und der chlorierten Substanzen:

Bezeichnung Furfurol
in 7«

Mcthyl-
Furfurol

in 7«

Ges.
Furfurol

in 7o

Ges.
Pentosan

in 7 o

Lignin  
in °/o

Methyl
(CH,) 
in 7 o

O
J5 Ursprüngliches Holz 4,19 3,12 7,31 12,54 31,1 2,01

£  
à '

Ältere Chlorierungs- 
methode |  3,87 1,56 5,43 9,33 — 0,1399

m
'cC
tt

Neue Chlorierungs
methode } 2,95 1,43 4,38 7,55 — 0,1392

' Ursprüngliches Holz 10,60 1,39 11,99 20,47 6,33 2,70

© 
P* , ®

Altere Clilorierongs- 
methode J 10,49 1,39 •

11,88 20,32 — 0,135

■s
Neue Chlorierungs

methode } 8,73 1,43 10,16 17,37 — 0,127

I. 2. 35
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erwies. Auch die Holzzellstoffe enthalten eine erhebliche Menge dieser Substanz, 
deren Widerstandsfähigkeit auch aus der oben gegebenen Zahlentafel über P ilz  
befallenes Aspenholz hervorgeht. Zwei Zahlentafeln geben Aufschluß über den 
durch die neue Cellulose-Bestimmungsmethode erreichten Grad der Entfernung von 
Furfurol, Methylfurfürol und Lignin (siehe auch die Tabelle auf S. 513).

Ausgclöste Bestandteile des Holzes in Prozenten der im Ausgangsmaterial
enthaltenen Mengen.

Ges.Gew.- Furfurol 
in •/„

Methyl-
Furfurol

in °/o

Ges. Fur Lignin
in 7 o

Bezeichnung Verlust
in %

furol od. 
Pentosan

Balsam-
Fichte

Ältere Chlorierungs
methode } 44,37 48,64 72,20 58,74 100,00 *)

N eue Chlorierungs
methode j 48,94 64,08 76,60 69,30 100,00 ‘)

Aspe Ältere Chlorierungs
methode j 39,14 39,70 39,14 33,68 100,00 ’)

?> N eue Chlorierungs
methode |  41,45 51,80 39,80 50,40 100,00 ’)

') Diese Prozentzahl bezieht sich auf die Ligninprobe mit 72°/0 Schwefelsäure, die 
weder Rückstand, noch Farbreaktion bei Anwendung auf die Zellstoffrückstände gibt.

D ie Ligninwerte, die man mit Schwefelsäure erhält, und die Methylzahlen 
zeigen einen sehr bemerkenswerten Unterschied bei Laub- u. Nadelhölzern. Aspe 
mit der höchsten Ausbeute an Methyl gibt einen sehr niedrigen W ert für Lignin, 
mit Schwefelsäure bestimmt. Ein Zusammenhang zwischen den Werten besteht 
anscheinend nicht, man muß vielmehr annehmeu, daß zwei verschiedene Typen von 
Lignin vorhanden sind, wie solche schon von K L A SO N  angenommen wurden. 
(Journ. Soc. Cliem. Ind. 3 7 . 132—37. 15/5. 1918.) S c h w a l b e .

XIX. Brennstoffe;'Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
0. Binder, Rationelle Ausnutzung und Verwendung von Brennstoffen. Der Vf. 

w eist als Entgegnung auf einen gleichbetitelteu Aufsatz (Chem.-Ztg. 4 2 . 489; C. 1 9 1 8 . 
H . 1099) darauf hin, daß als Ergänzung der Elementaranalyse die Verkokungsprobe 
alle nötigen Aufschlüsse über die Beschaffenheit der Kohle gibt, und daß zu einer 
mikroskopischen Unters, eine sehr große Anzahl Dünnschliffe hergestellt werden 
müßten, damit mau eine auch nur annähernde Durchschnittsprobe erhält. (Chem.- 
Ztg. 4 3 . 11. 4/1. 1919. [Oktober 1918.].) J u n g .

Das D ellw ik-F leischer-V erfahren zur vollkommenen Verwertung der Kohle. 
Nach einleitenden Ausführungen über die Notwendigkeit einer möglichst weit
gehenden Ausnutzung der in der Kohle vorhandenen wertvollen Stoffe und über 
die bisher üblichen Vcrff. der Vergasung u. Entgasung wird das in einer Broschüre 
„Kohlenverwertung“ von D o l e n s k i  behandelte „Trigas“-Verf. näher beschrieben, 
bei dem unter restloser Auflösung von Kohle jeder Art Entgasung und Vergasung 
in einem gemeinsamen Generatorschacht vor sich gehen. Ammoniak- und Teer
ausbeute werden bei Erzeugung eines hochwertigen Gases gesteigert, das, da es nicht 
mit unvcrbrennliehen Bestandteilen belastet ist, eine Förderung auf größere Ent
fernung durch verhältnismäßig dünne Rohrleitungen verträgt. (Chem.-techn. Ind. 
1918. Nr. 50. 1 - 2 .  16/12. Nr. 51. 1—2. 23/12. Nr. 52. 3 - 4 .  30/12. 1918.) ScH U O T H -
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K reyssig , D ie chemischen Vorgänge bei der Brennstoffvergasung im  Generator. 
Für die Vorgänge im Generator sind die Massenverhältnisse, die Wärmemengen, 
Tempp. und die chemischen Gleichgewichtszustände bei den Umsetzungen für die 
technische Durchführung der Vergasung und die wirtschaftlichen Ergebnisse von 
grundlegender Bedeutung. Vf. behandelt sic kurz, wobei er nur die Vergasung 
von reinem Kohlenstoff berücksichtigt. Eingehende Verss. mit Brennstoffen von 
normalem Aschengehalt, von Gaskoks, Rohkohle usw. einerseits und aschenarmen 
K ohlen, w ie Lampenkohlenstiften, Holzkohle usw. anderseits haben ergeben, daß 
neben dem chemischen Aufbau der Kohle ganz besonders deren Asche einen großen 
Einfluß auf den Verlauf der Vergasungsvorgänge und die Enderzeugnisse ausübt. 
Die Asche und besonders deren metallische Bestandteile wirken stark katalytisch, in
dem der primäre Oxydationsvorgang, der zur B. von CO führt, nicht abgeschlossen 
bleibt, sondern sich in der vollständigen Verbrennung des Kohlenstoffs zu C 02 
fortsetzt. D ie Tempp. im Generator sind so einzusteilen, daß ein möglichst kaltes 
Gas von hohem Heizwert erzeugt wird. (Braunkohle 17. 491—92. 24/1.) R o s e n t h a l .

E ine neue K oksofenanlage. Iu der von der Coke Oven Construction Co. 
auf der Zeche von Newton, C h a m b e r s  & Co. Ltd., erbauten Anlage von 37 Semet- 
Solvayabhitzekoksöfen mit Kohlenwäsche und Nebenproduktenanlage haben die 
Kammern ein Fassungsvermögen von 12 t und erzeugen bei einer Ausstehzeit 
von 34 Stdn. 220 t Koks je Tag. D ie von der Kohlenwäsche mit Feinkohle b e
lieferten Ofen werden in fünf horizontalen Heizkanälen mit zusätzlicher Gaszu
führung in jedem einzelnen beheizt. D ie mit 850—900° abgehendeu Abgase durch
streichen fünf Lancashirekessel, die mit einer Ergänzungsgasheizung durch Ter- 
beckbrenncr 26000 lb. Dampf je Stunde erzeugen. In der Nebenproduktenanlage 
wird Teer, Ammoniumsulfat nach dem direkten Verf. und Bzl. gewonnen. D ie  
Stromerzeugung erfolgt durch einen 500 KW-Turboweehselstromgenerator. (Engineer 
126 . 4 3 0 -3 2 . 22/11. 1918.) S c h r o t u .

Hans Tropsch, Litera tur über die H ydrierung von Kohle u. dgl. D ie Abhand
lung enthält einen Auszug aus B e r t h e l o t s  Unterss. über Einw. von H J auf kohle
artige Substanzen u. die Patente über Hydrierung von Kohle. (Ges. Abhandluugen 
zur Kenntnis der Kohle 1. 155—70. 1917. Sep. v. Vf.) R i c h t e r .

J. T. D ünn, Der Schm ehpunkt der Kohlenasche. B ei 16 englischen Kohlen 
schwankte der Gehalt der Asche au SiOa zwischen 36,90 u. 51,80°/o, an A laO, zwischen 
25,69 u. 38,88%, F. zwischen 1150 u. 1500°. Es zeigt sich, daß im allgemeinen F. 
in dem Maße steigt, in dem der Gehalt an den anderen basischen Oxyden (CaO, 
F cj0 3, MgO, Alkalien) abnimmt. Der Gehalt an S i0 2 und A120 3, insbesondere dem 
letzteren, nimmt im allgemeinen mit dem Ansteigen des F. zu. Eine Kohle aus 
Natal war bemerkenswert wegen des hohen CaO-Gehaltes ihrer Asche, deren Zus. 
war (%): SiO, 25,90, A!20 3 17,46, Fe2Os 16,86, CaO 2S,75, MgO 3,22, Alkalien 2,70, 
TiOs 0,74, S 0 3 8,91, P20 3 1,55; F. 1020°. D ie Asche eine^  Kohle von Spitzbergen 
entsprach in ihrer Zus. völlig  gebranntem China Clay (%): S i0 2 51,15, A l2Oa 44,70, 
Fe3Os 1,25, CaO 0,15, MgO 0,36, Alkalien 1,20, TiOs 1,15. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
37. T. 1 5 -1 7 . 15/1. 1918. [12/12.* 1917.].) R ü h l e .

H. "W. H ewson, Koks als B rem isto ff fü r  den Hochofen. Zusammenfassende 
Besprechung der Verhältnisse, die zum Ersätze der Holzkohle u. Kohle durch Koks 
führten, der Anforderungen, die an einen Brennstoff für Hochöfen gestellt werden 
müssen, der Vorteile, die der Koks bietet, sowie der Prüfung von Koks auf seine 
Eignung zu diesem Zwecke. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T. 60—63. 28/2. [16/1.*] 
1918.) R ü h l e .

35*
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W irtsch a ftlich e  V erw ertu n g  von Brennstoff unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen. Es werden zusammenfassend die Schwierigkeiten erörtert, die sich aus 
der verminderten Güte der K ohlen, dem höheren Preise und damit zusammen
hängenden Gründen für die Bctriehsführung der Fabriken ergeben, und es wird 
darauf verwiesen, daß man diese Schwierigkeiten nicht mehr mit der in England 
bisher geübten Gleichgültigkeit gegen eine Erhöhung der Selbstkosten, solange die 
erforderliche Ausbeute gewährleistet ist, gegenüberstehen dürfe, sondern daß man 
im allgemeinen luteresse auf eine möglichste Beschränkung der Selbstkosten sehen 
müsse. (Jouru. Soc. Chem. Ind. 37. R. 105. 30/3. 1918.) R ü h l e .

B aderm aun , D er Bitumenreichtum Alabamas. Angaben über die Produktion 
bituminöser Kohle, über die Art der Kohlenlager, die Förderung und Verarbeitung 
der Kohlen. (Chem.-techn. Ind. 1918. Heft 4 3 .  1 .  2 8 / 1 0 .  1 9 1 8 . )  J u n g .

F red er ik  P e ite r , Cleveland, Ohio V. St. A ., Koksofen m it Zugumkehr und 
paarweise im Wechsel arbeitenden Heizzügen. D ie Erfindung bezieht sich auf Koks
öfen mit Zugumkehr, bei welchen die Luft durch die Feuerzüge der Ileizwände 
unterteilende hohle Querwände oben zugeführt w ird, und zwar insbesondere auf 
einen Koksofen, bei welchem der Betrieb durch abwechselnde Erhitzung von nach 
verschiedenen Richtungen hin ziehenden Heizzügen bewirkt wird. Der Zweck der 
Erfindung ist, hei Koksöfen oben angegebener Art eine außerordentlich gleich
mäßige Erwärmung zu erhalten, sowie ein Verstopfen der Gaszuführungen zu ver
meiden, und zwar wird dies erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß die benach
barten Feuerzüge paarweise derart miteinander verbunden und durch unter den 
Verkokungskammern liegende durchgehende Horizontalkanäle mit den Regenerativ
kammern verbunden sind, daß die Flammen hei beiden Zugrichtungen unter gleichen  
Bedingungen zuerst durch das eine Feuerzugpaar abwärts und alsdann durch die 
benachbarten Feuerzugeinheiten aufwärts ziehen, um wiederum am oberen Ende 
durch die nächsten Querwände, bezw. Kanäle dieser nach den Regenerativkammem 
abzuziehen. W ie bei anderen Koksöfen steht auch im vorliegenden Falle jede 
Verkokungskammer mit einem ihr zugekehrten Regenerator in Verbindung, jedoch 
ist gemäß der Erfindung zwischen den Vcrkokungskammem und den zugehörigen 
Regeneratoren ein Längszug eingeschaltet, der entweder mit dem zu einem Paar 
von Verkokungskammem oder aber zu einem Paar von Feuerzügen gehörenden 
Luftzug verbunden ist. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 3 0 9 7 6 9 , Kl. 10 a 
vom 29/7. 1913, ausgegeben 13/12. 1918.) S c h a r f .

H ein r ich  Groppel, Wissenschaftliche und technische L iteratur über die Destil
lation der Steinkohle bei niederer Temperatur und gewöhnlichem Druck. Zusammeu- 
fassende Darst. der auf dem Gebiete der Steinkohlendest, bei niederer Temp. er
haltenen Resultate. (Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der Kohle 1. 92—113. 1917.
Sep. v. Vf.) R i c h t e r .

*

F ranz F isch er  und W . Glnnd, Destillation von Steinkohle in  Vermengung mit 
Alkali. Beim Erhitzen von Kohle mit Alkalien im Reagensrohr tritt ein angenehmer, 
an Terpene erinnernder Geruch auf. In Verfolgung dieser Beobachtung wurde ge
funden, daß die Natur der entstehenden Tecrprodd. durch NaOH kaum beeinflußt 
w ird, da dieselben offenbar schon in der Kohle vorgebildet enthalten sind. Da
gegen werden die bei der Verkokung bei 450—550° reichlich entstehenden pheno- 
lischen u. sauren Bestandteile überwiegend zurückgehalten. D ie Teermenge ist 
infolgedessen kleiner, der Teer stark alkalisch u. durch das deutliche Herrortretcu 
Yon Ammoniak charakterisiert. D ie Gasmenge ist infolge der bekannten Einw. von
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Alkali auf Kohlenstoff vermehrt. Der Koksrückstand hat das Backvermögen ver
loren u. ist selbstentzündlieh. (Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der Kohle 1. 171 
bis 175. 1917. Sep. v. Vf.) R i c h t e r .

Franz F ischer und Konrad K eller, Über die trockene Destillation der Stein
kohle bei höheren Wasserstoffdrucken und Temperaturen. Beim Erhitzen der Stein
kohle bei erhöhten Wasserstoffdrucken nimmt der Koksrückstand bei zunehmendem 
Druck und zunehmender Temp. immer mehr ab. Dafür entstehen größere Mengen 
Teer, als bisher bekannt, und flüchtige KWstoffe. Im günstigsten Falle wurde ein 
Gemenge von 30°/0 Teer -f- Ammoniakwasser erhalten u. im ganzen fast 75°/o der 
Kohle verflüchtigt. D ie Mengen Teer -f- Ammoniak waren zu gering, um sie genau 
trennen zu können. Schätzungsweise ist höchstens ein Drittel davon W . D ie Koks
menge nimmt unter B. von KW-stoffen offenbar auch dann noch ab, wenn die Teer
bildung völlig aufgehört hat. D ies steht in Übereinstimmung mit den Verss. von 
P r i n g  u. F a i r l i e  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 4. 813; C. 1913. I. 1267), welche 
zeigten, daß Kohlenstoff sich bei hohem Wasserstoffdruck u. hoher Temp. als 
Methan verflüchtigt. (Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der Kohle 1. 148—54. 1917. 
Sep. v. Vf.) R i c h t e r .

W ilhelm  A. Dyes, D ie Konstitution der Kohle und deren Verwertung bei Tief
temperatur. Vf. behandelt die A rbeitet von J. J. G r a h a m  und J. H i l l ,  J. W . Cobb, 

• M a r i e  C. S t o p e s  und R . G .  W h e e l e r ,  den vorläufigen Bericht des englischen 
Regierung'sausschusscs über die Erzeugung von flüssigen Brennstoffen aus heimi
schen Quellen und den Vortrag von E d g a r  B. E v a n s  in der Jahresversammlung 
1918 der Soc. of Chem. Industry. (Braunkohle 17. 471—75. 10/1. 493—99. 24/1.)

R o s e n t h a l .

Christian Oskar Rasmussen, Kopenhagen, Verfahren zum Herstellen von Gas 
aus Holz, Torf, Braunkohle o. dgl., bei dem die beigemischte Kohlensäure dadurch 
reduziert w ird, daß sie mit glühendem Kohlenstoff gefüllte Reduktionsretorten 
durchstreicht, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die Entgasungs- und die R e
duktionsretorten Kühl- u. Reinigungsvorrichtungen eingeschaltet werden, welche 
das Gas von der in den Abgasungsretorten entwickelten Feuchtigkeit befreien, 
wonach das trockene Gas in die Reduktionsretorten oder in Wassergasfeuerungen 
geleitet wird, zu welchen trockener W asserdampf gegebenenfalls nebst Öldampf 
eingeführt wird. Hierdurch erreicht man, daß eine Dampfzufuhr nur zu den ver
hältnismäßig wenigen W assergasfeuerungen oder Reduktionsretorten erforderlich ist, 
daß man Brennholz sparen kann, da man eine niedrigere Temp. in den Reduktions
retorten oder in der W assergasfeuerung unterhalten kann, und daß die ganze 
beigemischte Kohlensäure reduziert wird. (D.R.P. 3 1 1 0 7 2 , Kl. 26 a vom 16/9, 
1917, ausgegeben 24/2. 1919.) ' S c h a r f .

L. Schm elzer, Braunköhlen-Naßpreßsteine aus gemischten Steinkohlen, Koks 
und anderen Brennstoffen. Das Mischen von erdiger Braunkohle mit Steinkohlen
staub und Schlamm, Koksstaub u. Löschen und Pressen des Gemisches zu Steinen 
empfiehlt sich sowohl durch die Verwertung dieser Abfälle w ie durch den günstigen 
Einfluß der Braunkohlcnasche auf die Schlacke beim Mischen von Braun- und 
Steinkohle. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 63. 151. 15/2. Zittau.) S c h r o t h .

W ilhelm  Schneider, Untersuchungen verschiedener Braunkohlengeneratorteere.' 
Im Anschluß an die frühere Veröffentlichung (Stahl u. Eisen 36. 549; C. 1916. II. 
963) wurden noch einige ergänzende Unterss. an anderen Braunkohlengenerator
teeren ausgeführt, die folgende Resultate lieferten: 1. Der Wassergehalt nnd die
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Menge der in siedendem Bzl. nicht 1. Verunreinigungen der untersuchten Generator
teere sind, wie zu erwarten war, verschieden. 2 .  Werden .die Teere destilliert, u. 
die Ausbeuten der erhaltenen Destillate auf den reinen Teer (nach Abzug des W . 
u. der Verunreinigungen) berechnet, so zeigt sich, daß die Gesamtmenge der über
gehenden Prodd. bei den einzelnen Teeren ungefähr gleich ist ( 7 0 — 7 5 ° / 0 ) .  Der 
Koksrückstand schwankt zwischen 2 6 — 2 9 °/0 n. ist nur für einen dünnflüssigen Teer 
erheblich niedriger ( 1 5 ° / o ) .  3 .  D ie Bzn.-Extraktc, die als Ersatzmittel für Trane zu Leder- 
fettungszweckcn in Betracht kommen, können aus den verschiedenen Teeren in einer 
Ausbeute von 4 5 —5 5 %  (des reinen Teers) gewonnen werden ; der dünnflüssige Teer 
gibt sogar 7 5 % .  D ie Erstarrungspunkte liegen bei 3 3 —3 4 °  ( 3 1 °  für den dünn
flüssigen Teer). 4. Der dem Bzu.-Extrakt anhaftende Geruch, der beim Einfetten 
des Leders auch auf dieses übertragen wird, kann durch Behandeln mit W.-Dampf 
vermindert werden, ohne daß nennenswerter Verlust an Öl eintritt; der Erstarrungs 
punkt des zurückblcibcndcn Prod. liegt bei 3 5 ° .  (Ges. Abhandlungen zur Kenntnis 
der Kohle 1, 1 9 7 — 2 0 3 .  1 9 1 7 .  Sep. v .  Vf.) R i c h t e r .

F ranz F isch er  und W ilh e lm  Schneider, Gewinnung von Benzin und Treiböl 
durch Druckerhitzung von Produkten aus der Braunkohle. D ie Zersetzungsdest. 
asphaltischer Erdöle liefert bei gewöhnlichem Druck vorwiegend Leuchtöle. Zur 
Gewinnung von Bzn. führt man daher die Dest. neuerdings unter Druck aus und 
erhält so ein leichtsiedendes brauchbares Ersatzprod. D ie Vff. haben vergleichende 
Unterss. an Braunkolilenprodd. ausgeführt, um einen Überblick über die bei w ie d e r 
h o lt e r  D r u c k e r h it z u n g  entstehenden Prodd. zu gewinnen. M o n ta n w a c h s  
liefert bei gewöhnlichem Druck 7S% D estillat (bis 100° 2,4% , 100—150° 3,2%, 
150-200»  4,7% , 200—250° 6,7% , 25 0 -3 0 0 °  13,6%) und 10,7% Koks. Fraktion 
300—400° läßt sieh durch Dest. nicht weiter zersetzen. B r a u n k o h le n te e r  liefert 
bei gewöhnlichem Druck: bis 100° 0,5%, 10 0 -1 5 0 °  1,1%, 150—200° 8,7%, 200 bis 
250° 15,7% , 250—300° 20%. — D ie  bei der Zers.-Dcst. unter Druck erhaltenen 
Resultate veranschaulicht die Tabelle. D ie bei der Druckdcst. erhaltenen Prodd. 
besitzen meist schwachen Geruch; sie enthalten ungesättigte Verbb. und geben bei 
längerem Stehen geringe Abseheidungcn von Oxydationsprodd. Eine stärkere A b
scheidung gab nur Fraktion 100—150° au/"Paraffin (4,5% mit ca. 30% O). D ie  
Jodzalden sind nur beim Paraffin mit frisch hergestellten Prodd. ausgeführt; die

Fraktion bis 100° 100--150°

% . D.
Verbren

nungs
wärme

Jodzahl % D.

Montanwachs. . . .
Paraffin...........................
Braunkoblenteer. . .

16,7
26,4
11,6

0,680
0,670
0,684

10 268 
10 780 
10 399

124
10S
69

13
21.5
13.6

0,749
0,739
0,765

10 0 --150° 150—300°

Verbren-
nungs-
wärme

Jodzahl °lIo D.
| Vcrbren- 
' nungs- 
1 wärme

%
Jod
zahl

Flamm
punkt

Montanwachs . . 11171 86 28,7 0,815 ! 10 915 41 38°
Paraffin . . . . 10 SSO 82 22,4 0,800 i 10 820 42 39°
Braunkohlenteer . 10 853 64 29.0 0.844 | 10 636 39 41°
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übrigen Prodd. hatten etwa 1 Jahr gestanden u. waren beim Braunkohlenteer von 
den harzartigen Abscheidungen abgegossen und frisch destilliert worden (siehe die 
umstehende Tabelle).

D ie Paraffinfraktion eines Braunkohlengeneratorteers gab unter Druck: bis 100° 
2,3%, 1 0 0 -150° 3,5%, 1 5 0 -3 0 0 °  21%, über 300° 25%. (Braunkohle 1916. Heft 33 
bis 35. Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der Kohle 1. 211—26. 1917. Mülheim 
a. d. Ruhr.) R i c h t e r .

Pranz Fischer und W ilhelm  Schneider, Über die Ausbeutesteigerung an 
Montanwachs durch die Druckextraktion der Braunkohle. (Vgl. F r .  F i s c h e r  und 
W . G l u u d ,  Ber. Dtscli. Chem. Ges. 49. 14G0; C. 1916. H. 1089.) Bei der Extraktion 
von Braunkohle mit Bzl. bei erhöhter Temp. werden beträchtlich höhere Ausbeuten 
an Montanwachs erhalten. D ie Ergebnisse sind in folgender Tabelle enthalten:

Druck, Atm. Temp. Montanwachs

Rhein. K oh le................................. • __ 80° 3—3,5%
j? .......................... 10 155° M %

50 250°' V „
Sächs.-thnring. Ko h l e . . . . — 80" 11 ,.

11 } ! ■ • • ■ • 60 260° 25 „

D ie Exfraktionsprodd. bilden harte, spröde Körper, die bei der ersten Extraktion 
erhaltenen Prodd. an der Oberfläche matt, die späteren glänzend. D ie Erweichungs
punkte der Extrakte sinken von 82—83° (1. und 2. Extrakt) auf 67,5° (4. Extrakt). 
Neubildung benzollöslicher Substanz findet bei den angewandten Tempp. nicht in 
nennenswertem Grade statt. Braunkohle enthält also doppelt soviel Montanwachs, 
als bisher angenommen. Daraus erklärt sieh, daß die in üblicher W eise extrahierte 
Kohle beim Verschwelen noch immer auffallend viel Teer g ibt, wenngleich natür
lich ein Teil des Teers von der Kohlensübstanz stammt (vgl. G r a e f e ,  Braun
kohle 4. 383). (Braunkohle 1916. 235. Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der Kohle
1. 204—10. 1917. Sep. v. Vf.) R i c h t e r .

Die Gewinnung' und Verwendung von Rohmontanwachs und gereinigtem M ontan
wachs. Besprechung von verschiedenen Verff. zur Gewinnung und Reinigung von 
Rohmontauwachs. (Chem.-techn. Ind. 1918. Heft 39. 1 —2. 30/9. 1918.) J u n g .

Badermann, Aus der deutschen Bitumenindustrie. D ie Gewinnung und Reini
gung von Rohmontamcachs und Rohparaffin wird ausführlich besprochen. (Chem.- 
techn. Ind. 1918. Heft 39. 2—4. 30/9. 1918. Steglitz.) J u n g .

Leop. S inger, über Neuerungen a u f dem Gebiet der Mineralölindustrie und 
Mineralölanalyse im Jahre 1917. Zusammenfasseude Abhandlung über wissen
schaftliche und technische Fortschritte. (Österr. Chem.-Ztg. [2] 21. 199—203. 1/11. 
1918. Wien.) J u n g .

Franz F ischer und W . Gluud, Schmierölgewinnung aus Steinkohle. Durch 
Extraktion mit Bzl. oder fl. schwefliger Säure ist es den Vff. früher gelungen, aus 
der Steinkohle viscose, für Schmierölzwecke geeignete Öle zu gewinnen (Ber. Dtseh. 
Chem. Ggs. 49. 1460. 1469; C. 1916. n .  10S9). D ieselben pctroleumartigen Er
zeugnisse fallen nun auch bei der Tieftemperaturverkokung der Steinkohle bei 400. 
bis 550° ab. D ie bei der Darst. von Tieftemperaturteer zu beobachtenden Vorsichts
maßregeln, nämlich'Vermeidung der Überhitzung der Destillate und rasche Ent
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fernung derselben aus dem Destillationsraum, sind einer raschen Einführung der 
Tieftemperaturverkokung in die Technik jedoch hinderlich. Dagegen befindet sich 
die Kohle in den höheren Zonen des Steinkohlengenerators unter der Ticftemperatur- 
verkokung ähnlichen Bedingnngen. Durch die aufsteigenden heißen Generatorgase 
wird die Kohle in den oberen Schichten langsam verkokt, und die Destillations
produkte der Kohle mischen sich den Gasen bei. Verhütet man daher eine Über
hitzung der Destillate dadurch, daß man das Generatorgas nicht durch die Kohle, 
sondern außen herum leitet, und saugt man die von der verkokenden Kohle abge
gebenen Prodd. getrennt ab, so erhält man einen Teer, der dem Tieftempcraturtcev 
sehr ähnlich ist und mit dem gewöhnlichen Generatorteer nichts gemeinsam hat. 
D ie zu seiner Gewinnung erforderlichen Vorrichtungen sind so einfach, daß einer 
sofortigen Einführung des Verfahrens in  die Technik nichts im W ege steht. D ie  
abgesaugten Destillationsgase werden entteert u. eventuell dem heißen Generatorgas 
wieder zugoführt. Es wird so weder dio physikalische Wärme des Goneratorgases 
verloren, noch die Sichtbarkeit der Flamme und der Heizwert des Gases beein
trächtigt. D ie Menge der so gewonnenen Schmieröle beträgt 0,5—1°/0 der ver
brauchten Kohle und ist in Anbetracht der großen Mengen geförderter Kohle als 
sehr hoch zu bezeichnen. 1. T ie f t e m p e r a tu r te e r . Durch Anwendung eines 
rotierenden Ofens ist es „den Vff. gelungen, eine Überhitzung der Destillate zu ver
meiden und in kurzer Zeit erhebliche Mengen Teer zu gewinnen (aus 20 kg Kohle 
in 1—2 Stdn. 3—15% Teer). Zur Unters, gelangten außer der Fettkohle, die früher 
zur Extraktion mit SO. u. Bzl. gedient hatte, eine Gasflammkohle u. eine deutsche 
Cannelkohle. D ie typischen Merkmale des anfallenden Teers sind Xaphtliene, 
hochviscose Öle, Paraffin, sowie das Fehlen aromatischer Verbb. Er steht somit 
dem Kohpetroleum weit näher als dem Steinkohlenteer. D ie jüngere, sauerstoff- 
reichere Gasflammkohle liefert mit 10% 3 mal soviel Teer wie die ältere Fett
kohle, deren Teer außerdem bedeutend ärmer an alkalilöslichen, phenolischen und 
sauren Verbb. ist. Phenol selbst wurde nur in geringen Mengen gefunden. Zur 
Verarbeitung wurde der Teer zunächst durch NaOl'I vom Alkalilösliclieu befreit, 
event. mit überhitztem Wasserdampf destilliert, die Destillate in  Aceton gelöst, 
durch Abkühlen von Paraffin und hochstockenden Ölen befreit und das nach dem 
Verdampfen des Acetons verbleibende Öl abermals mit W asserdampf destilliert u. 
fraktioniert kondensiert. D ie erhaltenen Öle sind tief goldrot, grün fluorescierend, 
von angenehm aromatischem, fettigem Geruch und meist schwerer als W . Sie 
wurden durch Flammpunkt, Stockpunkt und Viseosität charakterisiert. D ie Zus. 
der Teere geht aus der Tabelle hervor:

Fettkohle Gasflamm
kohle Generatorteer

Hochwertige, viscose Öle (Schmieröle) .
P a r a f f in ............................................................
Xichtviscose Ö l e ............................................
Phenole . . .................................................
H a r z ............................................................
P e c h .................................................................
Verlust und W assergehalt......................

15,2% 
0,4 „

33.5.,
14.0., 
4,2 „

19.2.,
13.5.,

10,0% 
1,0 „

15.0.,
50.0., 

1.0 „ 
6,0 „

17.0.,

11,3% 
0,8 „

17.7.,
37.8., 

0,7 „ •
15.0., 
16,7 „

D ie Cannelkohle gab 14% Teer, der reich an viscosen Ölen und alkalilöslichen 
Verbb. ist und ebenfalls Paraffin enthält. D ie Präexistenz der Öle in der Cannel
kohle ist ungewiß, da sie der Extraktion einen mit ihrem hohen Bitumengehalt 
im Widerspruch stehenden W iderstand entgegensetzt. — 2. G e n e r a to r te e r . Zum 
Vergleich wurde ein Generatorteer aus Gasflammkohle mit W asserdampf dest. und 
die einzelnen Fraktionen auf Phenole etc. aufgearbeitet (s. Tabelle). D ie Menge
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des Teers betrug 5% der im Generator verbrauchten Kohle. Bei der Tieftemperatur
verkokung im Laboratorium gab dieselbe Kohle 10% Teer. Ein Vergleich der in 
der Tabelle enthaltenen Zahlen beweist, daß aus dem Generatorprozeß wahrer 
Tieftemperaturteer erhalten werden kann. (Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der 
Kohle 1. 114—42. 1917. Sep. vom Vf.) R i c h t e r .

Ersatzschm ierm ittel fü r  Lokomotiven und Wagen. Nach Mitteilungen von  
E s s e r  (s. d.) ist es gelungen, durch unter Wärmezufuhr vorgenommenes Mischen 
von Teeröl mit Mineralöl (für den Sommer 8 0 :2 0 , im W inter 5 0 :5 0 , bei scharfer 
Kälte mit 8—15% Petroleum) für den Eisenbahndieust hinreichende befrie
digende Ersatzschmiermittel herzustellen. (Ztsclir. Ver. Dtsch. Ing. 63. 153. 15/2.)

" SC IIR O TH .
Robert N ow otn y, Kyanisierung von Holzmasten mit beschränkter Sublimatzu

fuhr. Auf Grund von Tränkungsverss. wird die Größe der Aufnahme an Sublimat 
bei Kiefern- und Fichtenstangen bei verkürzter Träukuugszeit ermittelt. B ei drei
tägiger Einlaugedauer nimmt die Kiefer etwa 60% der sonst üblichen Menge auf, 
die Fichte bei 4 Tage währender Eintaugung etwa 50%- Aus dem durch frühere 
Unterss. bekannten Zusammenhänge zwischen antiseptischer Kraft und mittlerer 
Lebensdauer der konservierten Holzstangen wird die voraussichtliche Lebensdauer 
der jetzt zubereiteten Kiefernstangen auf etwa 15, der Fichten auf 13 Jahre ge
schätzt. (Österr. Chem.-Ztg. [2] 2 1 . 215—17. 1/12. 1918. W ien.) J u n g .

Franz F ischer und Hermann N iggem ann, D estillation von Cellulose und 
Holz in  Vermengung mit Alkali. D ie Vff. untersuchten den Einfluß von Alkali 
auf die Menge der fl. Destillationsprodd. von Cellulose u. Holz. D ie mit Cellulose 
erhaltenen Resultate sind in der Tabelle zusammengestellt:

100 g Cellu
lose allein

100 g  Cellu
lose mit 

100 ccm 5-n. 
NaOH

100 g Cellu
lose mit 

200 ccm 5-n. 
NaOH

100 g  Cellu
lose mit 

200 ccm 10-n. 
NaOH

T e e r ...................................... 5,5 % 8,5% 15% to o o

Kohlerückstand . . . . 20 ,. 16 „ 15 „ —
Gas ............................................ 191 36 1 201 391

Der Zusatz von Alkali bewirkt eine Steigerung von Gas- und Teerausbeute, 
während der Kohlerückstand mit wachsender Teerausbeute abnimmt. Für 100 g  
Cellulose liegt das Optimum der Teerausbeute bei 200 ccm 5-n. NaOH. Auch bei 
Sägemehl steigert Alkali die Teerausbeute (16,5% bei 21,5% Koks). Gleichzeitiges 
Einblasen von Wasserdampf oder Leuchtgas zwecks rascherer Entfernung der 
Destillationsprodd. setzte die Teerausbeute herab. D ie Alkalitcere rochen pfeffer
minzartig. Der Geruch nahm mit wachsenden Alkalimengen zu und wurde be
sonders stark beim Kochen des Teers mit Natronlauge. D ie Alkaliteere sind zum 
Teil 1. iu PAe.; sie enthalten keine Paraffin-KW-stoffe. Bei der Dest. von Holz 
mit Chlorzink entsteht wenig Teer und viel Kohlerückstand, wahrscheinlich infolge 
wasserabspaltender W rkg. des Chlorzinks. (Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der 
Kohle 1. 176—83. Dez. 1915. Mülheim a. d. Ruhr. Sep. v. Vf.) R i c h t e r .

James C. Lawrence, Die Destillation von Holz. Vf. bespricht znsammenfassend 
die Entw. und den gegenwärtigen Stand dieser Industrie in England. Hauptprodd. 
sind: Holzkohle, Ca-Acetat, Holzalkohol (Methylalkohol), Teer. W eiter werden 
daraus dargestellt: Essigsäureester, Aceton, Formaldehyd, Kreosot, Guajacol u. a.
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Art und Menge dieser Erzeugnisse wechselte, je nachdem weiche, harzige Hölzer 
(Coniferen) oder harte Hölzer destilliert werden ; erstere geben viel Rohöle u. Teer, aber 
sehr wenig Säure u. Alkohol, letztere wenig Öle u. Teer, aber viel Siiure u. Alkohol. 
D ie  Ausbeute an diesen Erzeugnissen hängt ferner wesentlich ab von der Art der 
Anlage (Retorten, Kondensatoren) und der Betriebsfiihrung. Bei geeigneter staat
licher Beihilfe durch Herbeiführung sachgemäßer Aufforstung und Bewirtschaftung 
des bereits vorhandenen Waldbestandes und durch Zuhilfenahme der unerschöpf
lichen Hilfsquellen seiner Kolonien ist nach Yfs. Meinung England sehr wohl in 
der Lage, seinen Bedarf an Erzeugnissen aus der Holzdest., die es bisher zum 
großen Teile aus Deutschland und Österreich bezog, selbst zu decken. (Jouru. 
Soc. Chem. Ind. 37. T. 5—15. 15/1. 1918. [27/11.* 1917-].) R ü h l e .

Brabbée, Deutschlands zukünftige Kohlenwirtschaft. — Vf. gibt in einem vor 
dem Berliner Bezirksverein Deutscher Ingenieure gehaltenen Vortrage in kurzen 
Zügen den Inhalt seiner Schrift : „Deutschlands zukünftige Kohlenwirtschaft — das 
Kohlcnwirtschaftsinstitut“, die sich mit Organisationsfragen der Kohlenwirtschaft 
im Frieden beschäftigt. (Ztsclir. Ver. Dtscli. Ing. 63 . 133—38. 15/2.) S c h r o t h .

H. H artley, Einige Anwendungen von Kohlegas zum Heizen ton  Öfen. Zu- 
sammenfassende Besprechung der industriellen [Verwertung von Kohlegas zum 
Heizen von Öfen, die zum Schmelzen von Metallen, und von Öfen, die zum An
lassen und Härten bestimmt sind. Es werden die gewaltigen Fortschritte, die 
hierin namentlich in den letzten beiden Jahren erreicht worden sind, erwähnt, 
sowie die A nlage, Betriebsführung und W irtschaftlichkeit des Betriebes dieser 
Öfen kurz erörtert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. R. 65—66. 28/2. 1918.) R ü h l e .

F. H erkenrath, D ie Erhitzungsmaschine , ,Thermogène11 und ihre Verwendung 
in der Industrie. D ie von den A teliers de Constructions Mécaniques in Lausanne 
konstruierte Erhitzungsmaschine für den Betrieb mit Petroleum besteht aus einem 
Behälter für das Brennmaterial, einer in diesen hineingebauten Luftpumpe u. dem 
mit dem Brennstoffbehälter durch eine bewegliche schwenkbare Leitung ver
bundenen eigentlichen Brenner, der in jeder beliebigen Lage festgestellt werden 
kann. D ie über 1 m lange durchsichtige Flamme gewährleistet schnelle örtliche 
Erhitzung, z. B. zum Vorwärmen für die autogene Schweißerei, kann im Gießerei
betriebe zum Trocknen von Formen dienen und ist auch zur Beheizung von 
kleinen Trocken-, Glüh-, Härte- und Schmelzöfen verwendbar. Mit Hilfe eines 
passenden Hohlringes kann auch das Glühendmachen von Spurkränzen zum Auf
ziehen auf Eisenbahnräder erfolgen. (Technik u. Ind. 1918. 176—78. Mai 1918. 
Höngg.) S c h r o t h .

Thomas B. Mackenzie, Abhitze zur Dampferzeugung. Zur Nutzbarmachung der 
Abhitze aus Stoßöfen zur Dampferzpugung sind in mehrere derartige Anlagen unter 
Anwendung von künstlichem Zug Abhitzekessel eingebaut worden, die in ver
schiedenen Anlagen je t Einsatz 1084, 949,3, 855,3, 1252 und 796,9 Ib. Dampf er
zeugen. Eingehende Zahlen über die Versuchsergebnisse werden gegeben und 
Formeln für die Berechnung der Dampfkessel entwickelt. (Engineering 1 0 6 . 567 
bis 569. 15/11. 597—99. 22/11. 1918. Motherwell.) S c h r o t h .

F. H erkenrath, E in  neuer Temperaturregler. D ie D i l a t ó m e mb r a n e  der 
Zentralheizungs A.-G. in Bern besteht in  der Hauptsache aus einem Hohlkörper, der 
teilw eise mit W ., das bei einer bestimmten Temp. mit Ammoniak gesättigt ist, ge
füllt wird. Bei steigender Temp. gibt das W . einen Teil des absorbierten Ammo-
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niaks frei und bliiht die Blase mit großer Kraft auf. Der Hub, der normalerweise 
für 1° Temperaturunterschied 0,8—2,5 mm beträgt, läßt sich durch Hebelanordnung 
bis auf 10 mm je 0 erhöhen, so daß der App. für die verschiedensten Zwecke als 
Wärmeregler für Tempp. bis 100° brauchbar ist. (Technik u. Ind. 1918. 219—21. 
Juni 1918, Höngg.) S c h r o t e .

Olfeuerung' fü r den Hausgebrauch. Für den Gebrauch in Kairo, wo aus den 
Olfedern der Anglo Egyptian Oil Company am Rothen Meer Rohöl zur Verfügung 
steht, ist ein Ölbrenner „Scarab“ für Küchenfeuerungeu an Stelle der Kohle Itom  
struiert worden, der zum Betriebe komprimierter Luft bedarf. Der Verbrauch be
trägt etwa die Hälfte des Gewichts der vorher gebrauchten Kohle bei einem Preise 
von 6 Pfund für die t Öl und 15 Pfund für die t Kohle. D ie Preßluft kann in 
Kairo aus der dort vorhandenen Preßluftanlage entnommen werden, die mit einem 
Leitungsnetz von 281/« Meilen die ganze Stadt versorgt. (Engineer 126. 445. 22/11. 
!9 1 8 .) S c h r o t e .

Gwosdz, Z u r Entwicklungsgeschichte der Gasbrenner für industrielle Feuerungs
anlagen. D ie Gasbrenner der Gesellschaft W estfälische Maschinenindustrie Gustav- 
Moll & Co. in Neubeckum werden in ihrem W erdegang unter Berücksichtigung 
der für die Entw. maßgebenden Gesichtspunkte betrachtet. Unter diese fälllt die 
Forderung möglichst vollkommener Verbrennung mit geringem Luftüberschuß, 
Sicherheit gegen Explosionsgefahr, Anpassung au verschiedene Heizwerte u. Zünd
geschwindigkeiten des Gases u. richtige Bemessung des Luftzutritts, die teilweise 
durch Unterteilung des Brennerrohres erreicht wird. (Feuerungstechnik 7. 69—71. 
1/2. 78—80. 15/2.) S c h r o t e .

A lexan d er  M eiß ner und J osep h  D an isch ew sk i, Petersburg, Dampfbrenner
lampe mit einem Mehrwcghdhn, welcher entweder den Verdampfer mit der Brennstoff- 
Zuleitung  oder, unter Aufhebung dieser Verbindung, mit einem den Verdampfungs- 
räckstand aufnehmenden Sammelbehälter verbindet, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Bohrung des an den Verdampfer anzuschlicßenden Veufilköiperstutzens sich ver
zweigt, und der eine Zweig zu dem an die Brenustoffzulcitung anznscliließendeu 
Stutzen, der andere zu dem an das Sammelgefäß anzuschließenden Stutzen des Ventil- 
körpers führt, während in zwei anderen gegenständigen Stutzen Ventilschraubenspindeln 
geführt sind, welche durch einen gemeinschaftlichen Hebel so bewegt werden 
können, daß die eine Spindel die Verbindung zwischen Verdampfer und Brennstoff- 
zulcitung aufhebt, wenn die andere die Verbindung zwischen Verdampfer und 
Sammelgefäß freigibt und umgekehrt. — D ie Einrichtung hat den Zweck, beim 
Auslöschen der Lampe den im Verdampfer zurückbleibenden oder 6ich nieder- 
schlagenden fl. Brennstoff in das Sammclgefäß abzuleiten. (D .R.P. 811172, Kl. 4g  
vom 30/9. 1913, ausgegeben 27/2. 1919.) M a i.

Die H eizwertbestim m ung von Kohle. In Erkenntnis der überwiegenden 
Wichtigkeit des Heizwertes bei der Beurteiluug von Kohle kauft die amerikanische 
Regierung den größten Teil ihres Heizbedarfs nach dem Heizwert. Das Unter
suchungsamt des Bureau of Mines, in dem täglich 9 0 —100 Heizwertbestimmungen 
ansgeführt werden, hat nach einem Bericht von J. W . D a v i s  und E. L. W a l l a c h  
nach umfangreichen Vorverss. eine Calorimeteranlage aufgcstellt, in der 6 V  asser- 
gefaße und goldplattierte Bomben in einem gemeinsamen äußeren Wassermantel 
untergebracht sind, der durch einen Thermostaten und ein Schraubenrührwerk auf 
0,01° genau bei 30° gehalten wird. Auch in den einzelnen Wassergefäßen wird 
durch an einem gemeinsamen Rahmen angebrachte und gemeinsam angetriebene
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Schrauben gerührt. Das W . für die Einzelbestimmungen wird einem Gefäß ent
nommen, in dem durch automatisch geregelten Zulauf von E isw asser’die Temp. 
auf 0,01” genau gehalten wird. D ie Temperaturmessung beim Vers. selbst geschieht 
durch auf 0,0010 geeichte elektrische Widerstandsthermometer, deren Verbindung 
mit der Meßbrücke durch besonders gestaltete Schalter hergestellt ist. Durch die 
ganze Anordnunglist erreicht, daß eine Bestimmung nur 8 Min. in Anspruch nimmt. 
(Engineering 107. 33 —36. 10/1.) S c h r o t i i .

A lfred  Edwards, Angenaherte Bestimmung von Teernebel in  Gas. Sie geschieht 
derart, daß ein bekanntes Volumen des Gases durch eine Scheibe bekannter Größe 
groben Filtrierpapiers filtriert, und die mehr oder minder tiefe Färbung des auf 
dem Papier entstandenen Fleckes gemessen wird durch Vergleich mit Färbungen, 
bezw. Trübungen, die ein bekannter Teergehalt in Solventnaphtha oder ähnlichen 
farblosen Fll. erzeugt. D ie Bedingungen für eine zuverlässige Entnahme der Probe 
aus dem zu prüfenden Gasstrome und die Filtration der Gasprobe wird erörtert, 
letztere an Hand einer Abbildung. D ie vergleichenden Messungen wurden in dem 
Dichtemesser (Density meter) von S ä n g e r  S h e p h e r d  u .  Co., einem einfachen Ver
gleichsphotometer, ausgeführt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T. 35—38. 31/1. 1918. 
[17/12.* 1917.].) R ü i i l e .

M axim ilio Bergm ann, E in  einfaches Verfahren zum Bestimmen von Ammo
niak in  konzentriertem Gaswasser. Zur Best. von N i l ,  in  konzentriertem Gaswasser 
werden 3—4 g in einem gutschließenden W ägegläschen in einen 500 ccm-Erlep- 
meyerkolbcn mit 250 ccm W . gleiten gelassen u. nach Zusatz von 50 ccm 25”/0ig. 
Natronlauge in eine Vorlage mit 80 ccm '/,-n. Salzsäure destilliert. Das W äge
gläschen und seinen Deckel kann man durch Überziehen eines Stückchens Gummi
schlauch schützen. (Technik u. Ind. 1918. 308. 2/8. 1918. Zurzach.) J u n g .

G. R. Cläre, Bemerkungen zur Analyse von Generatorgas (producer gas). Um 
zu wissen, w ieviel Gas bei Maschinen, Öfen u. a., die mit Generatorgas gespeist 
werden, unverbrannt entweicht, muß man den Gebalt der Abgase an CO., CO, O 
u. H  bestimmen und daraus den Gehalt an unverbranntem Gase berechnen. Dies 
ist sehr zeitraubend. Vf. zeigt deshalb, w ie man durch schnelle Best. des CO,, 
des CO u. H  an Hand einer Tafel oder SchauHnie die Feststellung der Menge des 
unverbrannten Gasanteiles in einem Viertel der Zeit, die bisher dazu erforderlich 
war, erreichen kann. W egen der Ableitung der angewandten Formeln vgl. Original 
(Journ. Chem. Soc. Ind. 37. T. 51— 52. 15/2. 1918.) R ü h l e .

W a. Ostwald, Bcchentafcln zur Bauchgas- und Auspuffanalyse. Da Ver- 
puffungsmotore hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit entscheidend 
vom Mischungsverhältnis beeinflußt werden (20°/0 Luftüberschuß wirtschaftlichster, 
10% Höchstleistungsbetrieb, weniger als 10% Sinken von Leistung .und Wirkungs
grad, Betriebsstörungen), für unvollständige Verbrennung aber die bestehenden 
Rechentafeln nicht anwendbar sind, werden nach Entw. und graphischer Darst. der

Grundlagen unter Einführung des Begriffs des L u f t f a k t o r s  1] —

ü Jchem ~  stöchiometrisch berechnete, L  == tatsächlich gebrauchte Luftmenge) 
graphische Tafeln als Beispiele für Bzn. und Bzl. vorgeführt, die, als Spezialtafeln 
für jeden Brennstoff ausgebildet, die Abhängigkeit folgender Variabein voneinander 
in zwei aufeinander gelegten Koordinatensystemen zur Darst. bringen: 1. Mischungs
verhältnis oder Luftüberschuß oder Luftfaktor des Ausgangsgemisches. — 2. Ver-
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brennungsgüte oder Betrag an CO. — 3. C 02-Gehalt der Abgase. — 4. Gehalt der 
Abgase an freiem 0 . — Normalerweise wird aus der C 0 2- und O-Bestimmung auf 
die anderen Variabein geschlossen werden. D ie Tafeln haben sich im Gebrauch 
für die Einstellung von Motorvergasern auch in den Händen von Laien bewährt. 
(Peuerungstechnik 7. 53—57. 1/1. Großbotken.) ScHEOTH.

XXL Leder; Gerbstoffe.
F elix  Abraham, Die Gerbextrakte im Kriege. D ie mit den zurzeit hergestellten  

Gerb ex trak ten wiederholt gemachten schlechten Erfahrungen führt Vf. darauf zu
rück, daß sich die Gerber nicht überall der veränderten Sachlage angepaßt haben, 
und nicht auf Mängel der Extrakte selbst. Vf. wendet sich gegen P o l l a k  

(Collegium 1917. 23; C. 1919. H. 74), der die Schuld an den Klagen lediglich auf 
die schlechte Beschaffenheit der Extrakte, bedingt durch unsorgfältige Auswahl 
des Rohmaterials und unzweckmäßige Auslaugung, zurückführt. (Collegium 1917. 
1 6 1 -6 6 . 7/4. [15/3.] Berlin.) R ü h l e .

Leopold Pollak , D ie Gerbextrakte im Kriege. Zu den Ausführungen A b r a h a m s  
hierüber (vgl. vorstehendes Ref.) bemerkt Vf., daß er in seiner Arbeit (Collegium 
1917. 23) nur über Gerbextrakte aus Üsterreicl^Tngam gesprochen habe. Im 
übrigen werden die Ausführungen über Eichenrinden- u. Kastanienholzextrakt auf
recht gehalten. (Collegium 1917. 318—20. 1/9. [22/S.] Aussig.) R ü h l e .

F elix  Abraham, Die Gerbextrakte im Kriege. Nach einer kurzen Auseinander
setzung mit P o l l a k  (Collegium 1917. 318; vgl. vorstehendes Ref.) erörtert Vf. die 
Ursache einiger Mängel der Kriegsextrakte '(Schlammigwerden, Auseinanderscheiden 
Gärung) u. Mittel zu deren Behebung. (Collegium 1918. 7—10. 5/1. 1918. [16/12. 
1917.]. Berlin.) R ü h l e .

Leopold Pollak , D ie Gerbextrakte im Kriege. Zurückweisung der Ausführungen 
A b r a h a m s  (Collegium 1918. 7 ;  vgl. vorstehendes Ref.). (Collegium 1918. 82—84. 
2/3. [1/4.] Ledertechn. Rdseh. 10. 41—42. 6/6. 1918. Aussig.) R ü h l e .

M ühlenbananstalt nnd M aschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck und Louis 
B ierling, Dresden, Verfahren und Vorrichtung zum Entborken von Baumrinde 
zwecks Gewinnung des gerbstoffhaltigm Bastes, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Borkenseite 
der Rinde von Hand der Einw. eines elastischen, 
sich schnelldrckendcn fräser- oder kratzerartigeu 

.Werkzeuges ausgesetzt wird. D ie Vorrichtung zur 
Ausübung des Verfs. ist dadurch gekennzeichnet, 
daß der Mantel des einen Umdrehungskörper 
bildenden W erkzeuges (a) als Arbeitsfläche ver
wendet wird und zu diesem Zwecke gerauht, ge
zahnt oder mit Stahldrahtborsten besetzt ist. —
An Stelle des Mantels kann auch die freie Stirn
seite als Arbeitsfläche ausgebildet sein. In F ig. 50 
bezeichnet a das in Walzenform mit Stahldraht
besatz gedachte W erkzeug, dessen W elle b in F ig . 50.
den Lagern c, c ruht und an der Riemscheibe d
in schnelle Umdrehung versetzt werden kann. D ie ebenfalls angedeutete, von Hand zu



bewegende Rindönrolle ist mit c bezeichnet. D ie Borke wird durch den Kratzer 
nahezu vollständig vom Bast getrennt und deshalb auch eine höhere Ausbeute an 
Gerlstoff erzielt, als dies beim Abschälen der Borke von Hand möglich ist, weil in 
letzterem Falle bei dem nachfolgenden Ausziehen des Gerbstoffs ein T eil desselben 
in die nicht entfernte Borke einzieht u. so verloren geht. (U .R.P. 3 0 9 557 , Kl. 28a  
vom 18/9. 1917, ausgegeben 29/11. 1918.) M a i .

P eter  P oo th , Kunstleder und Ledersurrogate. Kurze, zusammenfasseude Be
sprechung der aus Lederabfällen, Papier, Cellulose, Cclluloidabfällen und anderen 
Stoffen hergestellten Kunstleder und Ersatzstoffe für Leder und ihre Verwertung. 
(Vgl. Umschau 20 . 526. 803; C. 1917. I. 1174 u. 1919. II. 266.) (Umschau 20 . 870—72. 
28/10. 1916.) K ü h e e .

X X m . Pharmazie; Desinfektion.
\

H erm ann S ch elen z , L u d o lf K o le r t j .  Nekrolog. (Pharm. Zentralhallc 60. 
41—42. 23/1.) D ü s t e u b e i i n .

W arn ung vor Zahnpasten in  Bleituben. In letzter Zeit worden im Handel 
vielfach Zahnpasten in Bleitutyen augetroffen. W enn in solchen Tuben das Blei 
ungeschützt der Einw. der PaSft ausgesetzt ist, kann diese merkliche Mengen von 
Bleiverbb. aufnehmen, die dann bei der Benutzung der Zahnpaste in den Mund 
gelangen und in den Körper übergehen können. Es wird vor der Benutzung 
solcher Pasten gewarnt. (Vcröfifentl. Kais. Gesundh.-Amt 43 . 57. 29/1.) B o r i n s k i .

H aro ld  E . A n n ett und H ard aya l S ingh , D ie W irkung des Erhitzern von 
Opium a u f seinen Morphingehalt. Durch Verss. mit indischem Opium  haben V f. 
festgestellt, daß durch Erhitzen von Opium im Wassertrockensehrauk auf 97—98* 
eine Abnahme des JI/orpÄtngehaltes in den ersten 5 Tagen nicht eiutritt (vgl. 
F e i n b e r g ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 84. 363; C. 1913. I. 2142 u. C a r l e s ,  Joum. 
Pharm, et Chim. [7] 8. 250; C. 1913. II. 1611), und somit eine Beeinträchtigung 
der Best. des Morphingehaltes nach dem B. P. Verf. nicht eintreten kann. Erst 
bei weiterem Erhitzen tritt eine merkliche Abnahme des Morphingehaltes ein; z. B. 
bei vier verschiedenen Proben mit entsprechend 7,50, 5,36, 3,62 u. 2,57°/0 Morphin 
nach 12 Tagen auf entsprechend 5,43, 3,16, 1,63 u. l,16°/0; beim Trocknen im 
Vakuum hatte eine leichte Zunahme des Morphingehaltes auf entsprechend 8,12, 
5,66, 4,11 u. 3,17% stattgefunden. Durch Erhitzen erleidet Opium bemerkenswerte 
Veränderungen seiner physikalischen Eigenschaften; es zieht nach dem Trocknen 
durch Erhitzen W . nur sehr langsam an, während im Vakuum getrocknetes Opium 
sehr hygroskopisch ist. D ie Ergebnisse Vfs. werden durch Unterss. von l i e s  an 
persischem Opium bestätigt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T. 315—17. 16/12. [20/11.*] 
1918.) R ü h l e .

N eu e H e ilm itte l,  Fibrin-Bergel ist ein nach den Angaben von B e r g e l  au» 
dem ungeronnenen Blute gesunder Tiere, vorwiegend von Pferden, gewonnenes 
Fibrin. Gelblichweißes, feines, keimfreies, die wirksamen Stoffe unverändert ent
haltendes Pulver, welches sowohl zu äußerlichem Gebrauch, als auch, in physio
logischer Koclisalzlsg. aufgeschwemmt, zu Einspritzungen unter die Knochenhaut 
dient. — Mit dem Sammelnamen Glandole werden Präparate aus sog. inner
sekretorischen Organen bezeichnet, welche die therapeutisch wertvollen Bestand
teile der betreffenden Drüsen, von Eiweiß und Lipoiden befreit, enthalten, hoch- 
beetändig und unbegrenzt haltbar sind und in Ampullen und Tabletten in den
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Handel kommen. Fpiglandol ist der wss., keimfreie Extrakt aus der Epiphyse 
(Zirbeldrüse), LutcoglancLol derjenige aus dem Corpus luteum, Ovoglandol derjenige 
aus Eierstöcken, l ’estiglandol derjenige aus Stierhoden, Thyreoglandol derjenige aus 
frischen Schilddrüsen. — Anumu heißt ein Zahnpulver, welches neben Kreide als 
wirksamen Bestandteil den gepulverten Wurzelstock „einer in Togo einheimischen 
Monokotyledone“ enthalten soll. — Composkleroltabletten, nach S ii .b e r s te in  ein 
Mittel gegen Arterienverkalkung, enthalten pro Tablette 0,15 g  NaJ, 0,20 g Theo
bromin. natrio - salicylic., 0,25 g  Calciumlactat und 0,02 g  Kaffein. — Derma forinc> 
ein Wundstrcupulver österreichischen Ursprungs, soll als Hauptbestandteile Hg-, 
Jod-, Bi- und Zn-Vcrbb. enthalten. — E uhjsa l ist ein Schutzmittel gegen Mücken 
in Form einer weichen, hellbraunen, stark nach Eucalyptusöl riechenden Salbe. — 
Femamin ist eine fein verteilte, indifferente Emulsion von sehr niedrigem Fettgehalt, 
die in dünn- und dickflüssiger Form in den Handel kommt und als Arzneimittel- 
träger dienen soll. Femamin russicum enthält Campherol, Capsicum, Gaultheriaöl, 
Senföl, Chlf. u. NHS. — ¡ffnsfrMS-Kapseln enthalten anscheinend Chlf. u. CSa und 
sollen gegen die Larven der Pferdebremse innerlich Anwendung finden. — Gisa- 
puder ist ein feines, weißes, schwach nach Veilehcn riechendes, in der Hauptsache 
aus Ton, MgCO„ u. CaCO. bestehendes Pulver, welches als Kinder- u. Wundpuder 
Verwendung finden soll. — Ein Gisapuder mit Thymol u. Paraformaldehyd kommt 
unter dem Namen Thymoloform  in den Handel; in dieser Zus. soll der Puder vor
wiegend als Fußstreupulver dienen. — K rätzurgan , ein Mittel gegen Krätze, be
steht aus einer gelben Salbe, die aus Vaseline, S und Salicylsäuie bereitet ist. — 
Lapenaform ist eine gelbliche, schwach sauer reagierende, haltbare, nach Amylacetat 
riechende Lsg. von Aluminiumformiat u. Formaldehyd, die als Hände-, Wund- u . 
Raumdesinfektionsmittel Anwendung finden soll. — Linimentum minerale Doenhardt 
ist ein Gemisch aus Rohpetroleum und Kalkwasser, welches durch verseifte 
Terpene haltbar gemacht worden ist und als Mittel gegen die Pferderäude dieneH 
soll. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. 59. 34. 24/1. 40. 31/1.) D ü S t e r b e h n .

N eue A rzn eim itte l, Neoichthargan ist eine uni. Ichthyolsilberverb., welche 
12,5°/0 Ag, 15% Gesamt-S, 3,7% Sulfon-S (oxydierter S), 11,3% Sulfid-S (nicht 
oxydierter S) enthält und bei Hautkrankheiten Anwendung finden soll. — Stypty- 
satum ist ein neues uterines Stypticum aus Herba Bursae pastoris, welches als 
Ersatz fürSecale und Hydrastis dienen soll. — Cereps (Adeps cerae): ist eine .Salben
grundlage, welche aus Bieneuwachs und Vaselinöl „durch Acetatbehandlung“ ge
wonnen wird; es ist ein dem W ollfett chemisch nahestehendes Prod. von stark 
wasserbiudender Kraft; cs besitzt vor dem W ollfett den Vorzug, daß es steril und 
geschmeidig wie Vaseline ist. (Pharm. Ztg. 64. 8 4 .  1 2 / 2 .  9 0 .  1 5 / 2 . ) '  D ü S t e r b e h n ,

M agnosterin , Das Magnosterin ist im wesentlichen ein Gemisch von Mg(ÖCl^ 
mit überschüssigem Mg(OH)j, besitzt Salbenkonsistenz, enthält 6—7% aktives CI 
und dient als Händcdesinfektionsmittel. Das Präparat greift selbst-in  konz. Form 
da3 tierische Gewebe nicht an und fallt Eiweiß nicht. In 0,2°/oig. Lsg. tötet das 
Magnosterin Bakterien, in einer Lsg. 1 : 1200 Staphylokokken in 10 Minuten. (Süd
dtsch. Apoth.-Ztg. 58. 446. 31/12. 1918.) D O s t e r b e h n .

Com belen, D as Combelen ist ein Antidiarrhoicum in Tab'ettenform; jede 
Tablette enthält 0,15 g Etelen (Triacetylgallussäureäthylcster) und 0,25 g  Resaldol 
(Resorcinbenzoyläthylester). (Süddtsch. Apoth.-Ztg. 58. 446. 31/12. 1918.) D ü s t e r b .

S p ezia litä ten  und Geheimmittel. Agomensin werden Tabletten genannt, welche 
0,2 g der aus dem Corpus luteum gewonnenen, antagonistisch wirkenden, hormon
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artigen Stoffe enthalten und hei Amenorrhoe, Ausfallerscheinungen etc. angewandt 
werden sollen. — A grippinauxiletten  werden neuerdings die Agrippincomprillen 
der „Auxil“, G. m. b. H ., Mainz, genannt; sie enthalten p-Acetphenetidin, Kaffein, 
Aspirin und KJ. — Anrheuman enthält Salicylsäaremethylcster, Menthol u. W oll
fett. — Eermenturen sind  haltbare, alkoholfreie Tinkturen der Firma M o r e a u  & Co., 
Berlin, welche die in k. und h. W . 1. Bestandteile der betreffenden Pflanzen ent
halten. — Granulin  ist eine Emulsion aus raffinierten neutralen Mineralfetten und 
in Farbe, Konsistenz und Geruch dem Lanolin ähnlich; das Präparat dient als 
Salbengrundlage. — Eekoderma sind Hautcremes aus Pflanzenschleim, dem an Stelle* 
von Glycerin verseifte Fette zugesetzt sind. — Hekodontzahnpaste ist eine weiße, 
nach Pfefferminz-Menthol schmeckende, stark 0  abgebende Zahnpaste, welche den 
Zahnstein lösende Salze enthält u. nicht erhärtet. — Helechitpiriaketten sind ein Baud
wurmmittel in Tablettenform, welches Helechit, die reinste Form des Aspidofilicins, 
des wirksamen Prinzips des äth. Filixextraktes, und Pfefferminzöl enthält. — Kata- 
ly  sin von D r. Viquerat enthält kolloidales Fe, Lecithinbasen und Kreosot; soll sich 
bei Grippe meist bewährt haben. — AJucleosantabletten enthalten als wirksamen 
Stoff je  0,02 g  nucleinsaures Yohimbin. — Pectosantabletten enthalten Succus Liqui- 
ritiae, Radix Ipecacuanhae, Pantopon und Goldschwefel. — Pliytodynat ist eine 
reine Pflanzenkohle für medizinische Zwecke. — Sistomensin  heißen Tabletten, die 
0,0125 g  der aus dem Corpus luteum gewonnenen, antagonistisch wirkenden, hor
monartigen Stoffe enthalten und bei Monatsblutungen angewendet werden sollen.

Ampa  ist ein Sammelname für Arzneimittel in Ampullenfüllung. — Anginos- 
tahletten, ein Mittel zur Mund- und Rachendesinfektion, enthalten Formol, Malz
extrakt, Peroxyd, Lactose etc. — Cholispillen , ein Mittel gegen Cholelithiasis etc., 
enthalten eholal- und ölsaure Salze, Herba Chelidonii. — Goccocidin ist gebrauchs
fertiges, durch eine Tetrajodverb, verstärktes Lytinol und dient als m ildes, äußer
liches Jodpräparat mit starker baktericider Wrkg. — Epithexisalbe besteht aus Schar
lachrot und Bestandteilen des Perubalsams u. dient zur raschen Granulierung von 
Wunden. — Ergopan  ist ein alkoholarmes, pharmakologisch geprüftes, die Alkaloide 
u. Aminokörper des Mutterkorns enthaltendes Secalepräparat. — Fricalit, ein Anti- 
rheumaticum u. Antineuralgicum, ist eine Kombination verschiedener Salicylsäurc- 
ester in Äthanlsg. (?J. — Colamint besteht aus Colanuß mit Pfefferminzöl. — Kos- 
metolcreme ist eine bräunlichgelbe Salbe gegen Gletscherbrand, Sommersprossen u. 
Insektenstiche. — Laudopan-Glycopon  ist eine Kombination von Laudopan und 
Glycopon und enthält die Gesamtalkaloide des Opiums als Mekonatc und Glycero- 
phosphate. — Laudoteman, ein Hypnoticum, Sedativum und Analgetieum in Gra
nulaform, enthält pro 4 Granula 0,15 g  Natr. diäthylbarbituric. u. 0,01 g Laudopan. 
—- L ytinol ist Dioxybenzolaluminiumjodid in kouz. Form u. wird gegen Urethritis, 
chronische Katarrhe der Schleimhäute etc. empfohlen. — Menostaticum besteht aus 
Ergopan, Oxymethylhydrastinin, Extr. Senegae, Viburni und Ch\momillae. — Per- 
pkoraivundpuder besteht aus Perubalsam, Tetraboraten, Al- und Gerbsäureverbb. — 
Pcriodaltabletten, ein Mittel gegen die krankhaften Begleiterscheinungen der Men
struation, welches auf der Fermentwrkg. der Trockenhefe mit Lupulin beruht. — 
Pinobad  ist ein Badezusatz, bestehend aus Fichtennadelextrakten u. -ölen. — Pro- 
tosot ist ein entgiftetes Kreosotpräparat und besteht aus kreosotsulfosaurem Kalium 
und Phosphatiden. — Resocol, eine Harzlsg. mit Perubalsam und Chloräthanen, ist 
ein  baktericides Deck- und Klebemittel in der Verbandtechnik. — Taba ist ein 
Sammelname für‘Arzneimittel in Tablettenform. — Thymosatum  enthält Dialysatc 
von Thymus serpy 11., Thymus vulgär., Grindelia robust., Aconitum, ferner Tribrom- 
methan und NaBr.

Pesudal ist ein Schweißpulver. — Prodental ist ein fester Zahnpastenstift. — 
Prosykan, ein Flechtenmittel, besteht aus Salicylsäure, ZuO, präcipitiertem S, Queck-
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silberoleat und Vaseline. — Pyocaemin is t eine Lsg. von Aluminiumchlorat und 
Calciumclilorat mit Thymolznsatz und soll bei Angina etc. angewendet werden. — 
Baddolin  ist der neue Name für Radikalin, ein Mittel gegen die Bartflechte. — 
Tolawundpuder enthält ausschließlich mineralische B estandteile, Tolazahnpulver 
kommt mit einem Zusatz von Borax in den Handel. (Pharm. Ztg. 64. 102—3. 22/2.)

D ü s t e r b e h n .
Gustav B lu n ck , Glycinal. Das von der Farbenfabrik C a s s e l l a  in den Handel 

gebrachte Glycinal ist ein sehr brauchbarer Ersatz für Glycerin. D ie Grundsub
stanz ist ein komplex gebundenes Gemisch von JDipyridinbetainnatriumchlorid u. D i- 
pyridinbetaincalciumchlorid, es ist geruchlos, schwach gelblich, dickfl., Kp. 100 
bis 127°, bleibt selbst bei Tcmpp. unter —20° fl., 1. in W . in jedem Verhältnis, 1. 
in A. und Glycerin, uni. in A., Bzl., Chlf., tierischen, pflanzlichen u. mineralischen 
Ölen, es löst selbst viele Salze u. organische Substanzen, reagiert neutral. W ichtig  
ist seine Unempfindlichkeit gegen Desinfektionsmittel, daher ein wertvolles H ilfs
mittel in der Pharmazie zur Salbenherst. Es werden noch weitere Eigenschaften 
beschrieben u. die Anwendungsmöglichkeit eingehend erörtert. (Chem.-techn. Ind. 
1919. Heft 4. 1 - 2 .  27/1.) Jung.

A rthur S p littg e r b e r , Glycerinersatzmittel. Kurze Zusammenfassung der Er
gebnisse früherer Veröffentlichungen (vgl. Seife 3. 202ff.; G. 1919. II. 129). Neu 
ist die Erörterung über das Glycinal (vgl. hierzu auch K. H e r x h e i m e r  und
E. N a t h a n ,  Berl. klin. Wchschr. 55. 1051—52; G. 1919. H. 129). (Kunststoffe 9. 
5—6. 1/1. Mannheim.) S p l i t t g e r b e r .

F ried a  R oed er, Über die Anwendung von Schlafmitteln in  der Kinderheilkunde, 
mit besonderer Berücksichtigung des Nirvanols. Nirvanol eignet sich infolge Fehlens 
von schädlichen Einwirkungen auf lebenswichtige Zentren auch für die Kinder
praxis. Selbst für Säuglinge ist es harmlos, sogar in einmaliger großer Dosis. 
(Therap. Monatsh. 33. 54—63. Februar. Göttingen, Univ.-Kinderklinik.) B o r i n s k i .

T heodore R e tt ie , Antiséptica. K urzer Bericht über die Tätigkeit des medizi
nischen Untersuchungsausschusses in  der pathologischen Abteilung der Edinburger Uni
versität. Es handelte sich um die Beschaffung eines zuverlässigen Antisepticums zur 
Behandlung schwer infizierter W unden; cs mußte die Eigenschaft haben, Mikroben, 
auch Sporen erzeugende, sicher abzutöten, gleichzeitig aber das lebende Gewebe so 
wenig als möglich zu schädigen. D ie Prüfung der bisher gebräuchlichen Antisép
tica geschah zu diesem Zwecke unter Verwendung sterilen lebenden Gewebes. Es 
zeigte sich, daß Bakterienwachstum gehemmt oder vernichtet wurde nur durch 
Bleichpulver (IO11 jpg . Lsg.), Eau de Javelle (10°/oig. NaOCl), 5%ig. Phenol u. ein 
Gemisch von Bleichpulver und H30 2. W eitaus am wirksamsten waren die beiden 
erstgenannten Mittel. Sehr wirksam hat sich eine Paste, aus gleichen Teilen Bor
säure und Bleichpulver mit W . angerieben, erwiesen. Auch wss. Lösungen dieser 
Paste erwiesen sich sehr wirksam; eine solche Lsg., die 0,35% wirksamem Chlor 
entsprach, erwies sich wirksamer als eine Lsg. von Ca-Hypochlorit mit 3,5% wirk
samem CI. D ie freie unterchlorige Säure desinfiziert besser als ihr Ca-Salz. Eine 
so verd. Lsg. der unt'rchlorigen Säure (0,35°/Oig.) schädigt auch bei Anwendung in 
größerer Menge das lebende Gewebe nicht und kann auch in die Körperhöhlen 
(Peritoneum) ohne Schaden eingeführt werden. Das Gemisch gleicher Teile Bleich
pulver und Borsäure nennt Vf. E upad. Zur Darst. der Lsg. behandelt man 25 g  
dieses Gemisches mit 1 1 W . und filtriert. D ie Lösung enthält etwa 0,26% unter
chlorige Säure; sie wird Eusol genannt. Sie wird leicht hergestellt aus Liquor 
calcis chlorinatae (10%ig.), der sich im Dunkeln mehrere Monate lang hält; 125 ccm

I- 2. 36
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dieser Lsg. werden zu einem Liter verd. und mit 10 g  Borsäure geschüttelt; die 
Lsg. bleibt klar. Zur Gehaltsbest, wird '%-n. Na-Arsenitlsg. empfohlen. 40 bis 
50 ccm Eusol können ohne Schaden in die Blutbahn von Kaninchen eingeführt 
werden. B ei daraufhin von Vf. und anderen angestellten Verss. der intravenösen 
Anwendung des Eusols in dazu geeigneten Fällen erwies es sieh von wechselnder 
Wirksamkeit. Das W esentliche bei dieser intravenösen Anwendung des Eusols ist, 
daß man im Eusol ein starkes chemisches Reagens besitzt, das allgemein wirksam 
ist und nicht spezifisch wirkt, w ie die Sera. D ie chemische Einw. zwischen Blut 
und HOC1 ist sehr komplex; es wird angenommen, daß sich zunächst Chloramine 
bilden (vgl. D a k i n ,  D a u f r e s n e  und K e n y o n ,  Proc. Roy. Soc. London. Serie B. 
89. 232: C. 1916. II. 1047), die ihrerseits antiseptisch wirken wie das Chloramin T  
u. das Dichloramin T  oder Toluol-p-sulfodichloramid (vgl. D a k i n ,  Biochemical Journ.
11. 79; C. 1917. II. 799); ersteres ist 1. in W . und wird in einer Stärke von 0,5°/0 
gebraucht; letzteres ist uni. in W ., 1. in Eucalyptol, das mit Paraffinöl verd. wird. 
Zur Wundbehandlung hält Vf. die unterchlorige Säure für das zuverlässigste Mittel, 
das in der Form des Eusols die Wirksamkeit dieser Säure ohne die Nachteile, die 
mit den früheren Lsgg. verbunden waren, besitzt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 37. 
T. 23—20. 31/1. 1918.' [ 1 1 / 1 2 . *  1917].) R ü h l e .

P a u l M ich aelis , D as Calciumhypochlorit als E rsatz der DaMnschen N atrium 
hypochloritlösung. D as von der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron nach paten
tiertem Verf. hergestellte und unter dem Namen H yporit in den Handel gebrachte 
Ca(OCl)ä ist ein weißes Pulver mit 80% wirksamem CI, das neben wenig CaCL 
nur sehr wenig reinen Kalk enthält, in W . 11. zu fast völlig  klarer. F l.; es wird 
auch in genau dosierten Tabletten geliefert. Es wurde mit großem Nutzen zur Be
reitung von Bädern bei infizierten Wunden, zur Wundberieselung, zur Tamponade 
und zu feuchten Verbänden benutzt, ferner in Salbenform und auch als Streupuder. 
A uf Grund der stark baktericiden W rkg. wurde es bei Anginen verwendet mit dem 
Erfolge, daß die subjektiven Beschwerden schnell schw anden, die Entzündungs
erscheinungen zurückgingen, und die Beläge sich abstießen, ferner zur täglichen 
Mundreinigung. Zu Bädern und W undspüluugen dienen Lsgg. mit 0,05% wirk
samem CI, Salben (mit reiner Vaseline oder Unguentum Paraffini) enthalten 5—10%, 
Streupulver ebenso. Auch als Handdesinfiziens und Seifenersatzmittel wird das 
Calciumhypochlorit in  der Poliklinik verwendet. — Schließlich scheint es nach 
noch nicht völlig  abgeschlossenen Unterss. als Eiweißreagens bei Harnunterss. ge
eignet zu sein. (Münch, med. W chsehr. 66. 45—46. 10/1. Bitterfeld, Ambulatorium 
der Chem. Fabrik Griesheim-Elektron.) S p i e g e l .

G eorg Cohn, D ie Verbindungen des Urotropins. Eine in alphabetischer Reihen
folge angeordnete Übersicht über die therapeutisch verwendeten, bezw. verwend
baren Urotropinverbb. D ie in den letzten Jahren neu gewonnenen Verhb. werden 
ausführlich, die bereits früher besprochenen nur insofern, als sie Neues bieten, ab
gehandelt. D ie ältere Literatur wird überall angeführt. (Pharm. Zentralhalle 
60. 29—33. 16/1. 4 2 -4 7 .  23/1. 53—57. 30/1. 6 5 -6 9 .  6/2. 77—SO. 13/2. 92. 20/2. 
Berlin.) D ü S T E R B E H N .

A. B öh m e, E ucupin bei der Behandlung der Grippe. •  D er Verlauf der un
komplizierten Pneumonie wurde durch Eucupin nicht beeinflußt. Grippepneumonien 
nahmen bei frühzeitiger Anwendung des Eucupins einen günstigeren Verlauf als 
bei nicht mit Eucupin behandelten Fällen. (Dtsch. med. Wchsehr. 45. 156—57. 
6 / 2 .  Bochum, Innere Abt. d. AUGUST.v-Krankcnanst.) • B o r i n s k i .

E rn st D e lb a n co , Zum Silbersalvarsan und zur Biologie der Menschen- und 
Kaninchensyphilis. Vf. hat an 60 Fällen die W rkg. des Silbersalvarsans beobachtet
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und gelangt zu einem sehr günstigen Urteil über seinen therapeutischen Wert. 
(Dtscli. med. W chschr. 45. 150—52. 6/2. Hamburg.) B o r i n s k i .

F. L oüet, D ie intravenösen Injektionen von Camphcröl {Verfahren von Le Moignic). 
Mitteilungen über die praktische Anwendung des Verf. (vgl. G a u t r e l e t  und 
L e M o i g n i c ,  C. r. soc. de biologie 81. 86S; C. 1919. I. 573) im Felde. E s hat 
sich als außerordentlich wirksam erwiesen, um so mehr, je schneller nach der Ver
wundung es angewendet wird. (C. r. soc. de biologie 81. 891—96. 19/10. 1918.)

S p i e g e l .
T öbb en , D ie Therapie der Hyperliidrosis. Von pulverförmigen Mitteln hat 

sich bei der Behandlung der Hyperliidrosis am besten W einsäure bewährt. Sehr 
günstig wirkt Formalin. D a Pinselungen nicht immer vertragen werden, so ist die 
Anwendung in Salbenform zu empfehlen. Eine derartige Salbe stellt das Vestosol 
dar, welches 2°/0 Formalin enthält. Das Vestosol vermag zwar die Hyperliidrosis 
nicht zu heilen , wohl aber die Schweißsekretiou wesentlich zu beschränken und 
besonders den unangenehmen Geruch vollständig zu beseitigen. (Dtsch. med. 
Wchschr. 45. 158. 6/2. Peine.) B o r i n s k i .

Paolo  F iora , Desinfektion und Hygiene. Vortrag, gehalten vor der freiwilligen 
Sanitätsschule des Koten Kreuzes. (Giorn. Farm. Cliim. 67. 96—103. Juli/Aug. 191S.)

G u g g e n h e i m .
M ax S toeck er , Bekämpfung von Schädlingen mit H ilfe von Blausäure. Es 

werden die Schädlinge von Pflanzen, Getreide und Mehl, Menschen und Tieren u. 
ihre Bekämpfung durch Blausäure besprochen. (Österr. Cliem.-Ztg. [2] 21. 224—29. 
15/12. [18/10.*] 1918. Kolin.) ' J u n g .

Oskar B a il ,  Ungeziefcrvertilgung mittels Blausäuregas. Eine eingehende Be
schreibung des Blausäureverf. zur Ungeziefervertilgung nach dem Bottich- und dem 
App.-Verf. Für 100 cbm Raum wurden 23/< kg XaCN, 2’/2—4 1 technischer H2S 0 4 
und 8 1 W . angewendet. D ie Luft enthielt dann ca. 1 Vol. —°/o HCN. D ie Gas
erzeugung kann entweder in dem zu vergasenden Raume selbst erfolgen, oder die 
Blausäure wird außerhalb desselben in eigenen App. entwickelt und durch eine 

. Rohr- oder Schlauchleitung dem zu reinigenden Zimmer zugeführt. Das ersterc 
Verf. is{ das ältere und hat den V orteil, improvisiert werden zu können. Not
wendig dazu sind nur entsprechend große Gefäße. In diese wird zunächst die be
rechnete Menge W ., dann die Schwefelsäure eingegossen und hierauf die durch 
Wägen oder Abzählen von Briketts bestimmte Menge des Cyansalzes eingetragen. 
In der Regel wird dieses nicht frei, sondern in Düten, aus starkem Packpapier ver
packt, eingefülirt. Das geschieht, abgesehen von der damit gesicherten Vermeidung 
eines Verstreuen» des Giftes, hauptsächlich deshalb, um die Gaserzeugung infolge 
des mehr allmählich erfolgenden Säurezutrittes nicht allzu stürmisch werden zu 
lassen. Für große Räume ist das Bottichverf. ungeeignet, und die Vergasung durch 
App. vorzuziehen. Es werden einige App. beschrieben, die von der Maschinen
fabrik R. C z e r m a c k  in Teplitz i. B. hergcstellt werden, und die mit diesen ge
machten Erfahrungen mitgeteilt. (Gesundheitsingenieur 42 . 33—40. 18/1. 41—51. 
25/1. Prag, Ilygien. Inst. d. Deutschen Univ.) B o r i n s k i .

G ew erkschaft E in ig k e it , Ehmen bei Fallersleben, Desinfektionsmittel, gekenn
zeichnet durch eine Mischung von hygroskopischen Salzen mit Kaliumpermanganat 
und N atriwnformiat o. dgl. — An Stelle des ameisensauren Natriums können auch 
andere Salze der Ameisensäure oder ihrer nächsten Homologen treten. Als hygro
skopisches Salz ist K ain it angeführt, und die Mischung soll zur Behandlung von

36*
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Fäkalien dienen. Fügt man noch Kalk u. Phosphorsäure zu dem Gemisch, so erhält 
man ein gutes Düngemittel. (D.R.P. 311122, Kl. 30 i vom 15/10. 1916, ausgegeben 
27/2. 1919.) M a i .

F rancesco Z occola, Über die Änderung einiger Alkaloide während der Sterili
sation. Vf. studiert das Verhalten von offizineilen Morphin-, Apomorphin- und 
Cocainlsgg. bei der Sterilisation. Morphinchlorhydrat in 1—2°/0ig. wss. Lsg. bleibt 
nach 2-stdg. Erhitzen auf 112° in dest. W . vollständig klar u. farblos. In 0,5°/oig. 
HCl bleiben die Lsgg. ebenfalls klar, färben sieh aber schwach gelblich, in 25°/0ig. 
HCl grüngelb. Lsgg. von Morphinchlorhydrat in 1 °/0 NaOIi werden beim Erhitzen 
gelblich und scheiden freie Base ab. D asselbe ist der Fall, wenn das Erhitzen in 
alkal. Thüringer Glas erfolgt. Nur in der Lsg. mit 25°/0 HCl ließ sich nach dem 
Erhitzen Apomorphin naehweisen. Um farblose und unveränderte injizierbare Apo- 
morphinlsgg. zu erhalten, müssen die Lsgg. frisch oder nahezu frisch in gekochtem  
W . hergestellt werden. D ie Gläser, in welchen die Lsgg. auf bewahrt werden, müssen 
absolut neutral sein. Zuführung von freier Säure erhöht die Haltbarkeit nicht u. 
macht die Injektionen schmerzhaft. D ie Füllung der Ampullen soll im COä-Strom 
erfolgen, die Sterilisation bei 100°.

Lsgg. von Cocain ehlorhydrat spalten sich auch bei völliger Neutralität beim 
Erhitzen auf 100°. D ie Hydrolyse indiziert sich durch das Auftreten von saurer 
Rk., (Freiwerden von Benzoesäure, welche die schwach alkal. Rk. des gleichzeitig 
freiwerdenden Ecgonins übertrifft). Alkalien (4 ccm I/ l0-n-, 0,3 ccm 7io"n-, 0,05 ccm 
7 i0-n., 0,035 ccm '/io'n- auf 20 ccm 2% ig. Lsg. von Cocainchlorhydrat, bedingen 
schon in der Kälte eine weitgehende Hydrolyse. J/6 des gespaltenen Cocains ist 
bis zum Ecgonin abgebaut. Bei erhöhter Temperatur kann sich das Cocain 
bis zu 50°/0 zersetzen, '/s Bes zers. Cocains wird bis zum Ecgonin abgebaut. Die 
Größe der Zers, ist direkt proportional der Alkaliuität und der Höhe der Temp. 
Um eine Zers, des Cocains vollständig zu vermeiden, müßten diese Lsgg. in neu
tralen Gläsern aufbewahrt und nicht sterilisiert werden. Da aber bei 100° die 
Spaltung in neutralen Gläsern nur gering is t, wird das Erhitzen auf diese Temp. 
dem Zusatz von Stcrilisationsinitteln (1—2°/0 Phenol, Salicylsäure) vorgezogen, da 
hierdurch nie eine völlige Sterilität garantiert wird. (Giora. Farm. Chim. 67. 60 
bis 64. Mai/Juni 90—96. Juli/August [Mai] 1918.) G uggenheim .

A rthur Y ondran , H alle a/S., Verfahren zur Sterilisation von Gebrauchsgegen
ständen, besonders Kleidungsstücken, dadurch gekennzeichnet, daß das Stcrilisations- 
gnt in einem geschlossenen Behälter zunächst bei einer 80° nicht überschreitenden 
Temp. mit strömenden Gasen oder Gasgemischen bis zur Abtötung der vegetativen 
Formen der Schädlinge behandelt, hierauf nach Herabsetzung der Wärme auf etwa 
37—40° durch Einspvitzen von W . oder auf anderem W ego eine wasserdampf
haltige Atmosphäre im Behälter hervorgerufen und schließlich nach 'Wiederher
stellung der ursprünglichen Temp. das Gut von neuem der Einw. des Gases oder 
Gasgemisches ausgesetzt wird. — Die nach der ersten Erhitzung noch vorhandenen 
widerstandsfähigen Keime werden bei der niedrigeren Temp. in wasserdampf haltiger 
Atmosphäre zur Entw. gebracht; sie werden dann mitten in der Entw. durch das 
trockene li. Gas bei niedrigerer Temp. als bisher abgetötet. (D .R.P. 311121. 
Kl. 30 i vom 25/11. 1916, ausgegeben 27/2. 1919.) M a i .

R app, Über eine neue, für die Praxis ausgearbeitete Methode zur Gehaltsbestim
mung der Alkaloide des Deutschen Arzneibuches m it besonderer Berücksichtigung der 
Untersuchung und der Bereitung von JSxtractum Belladonnae spissum. (Vgl. Apotli.- 
Ztg. 33. 463; C. 1919. H. 210.) Zum Gelingeu des sog. Münchener Extraktions-
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verf. ist vor allem ein g u te r  Alabastergips notwendig. D ie Abscheidung des Chlf. 
vom Gipsbrei kann aber trotz Anwendung eines guten Gipses durch die Ggw. von 
Schutzkolloiden gestört werden. Emulsionsbildungen können eintreten, wenn Fette 
und Harze oder schmierige Zersetzungsprodd. des Chlorophylls vorhanden sind. 
D ie Fette und Harze entfernt man vorher durch Ausschütteln mit Bzn., die Chloro- 
phyllzersetzungsprodd. auf mechanischem W ege durch Abfiltrieren vor Beginn des 
Extraktionsverf. (Einzelheiten vgl. Original). Liegen nur geringe Mengen von 
Schutzkolloiden vor, so erreicht man eine Aufhebung der Emulsionsbildung da
durch, daß man der Emulsion nochmals eine Mischung von Chlf. u. Gips zusetzt. 
— D ie Unters, einer Reihe von Belladonnaextrakten des Handels und das Studium 
der Frage, ob der Extrakt in Zukunft aus frischen oder getrockneten Blättern zu 
bereiten ist, führten zu folgendem Ergebnis: D ie Belladonnaextrakte des Handels 
zeigen teilweise einen großen Mindergehalt an Alkaloid. Der Belladonnaextrakt 
ist künftig aus getrockneten Blättern nach der Vorschrift des D.A.B. 5 herzustellen. 
D ie Ausbeute an Extrakt u. der Alkaloidgehalt ist höher als aus frischen Blättern. 
Die Belladonnablätter halten sich unbegrenzt lange: ihr Alkaloidgehalt scheint 
sogar beim Lagern in feuchtem Zustande durch Enzymwrkg. etwas zuzunehmen. 
Die Herst. eines die Gesamtalkaloide der Belladonnablätter enthaltenden Präparates 
durch das Münchener Extraktionsverf. nach Art des Pantopons wäre wünschens
wert. (Apoth.-Ztg. 34. 21—22. 15/1. München, Lab. d. Krankenhausapotheke 1. d. J.)

D ü s t e r h e h n .
A d o lf  M ayrhofer, D ie Anwendung mikrochemischer Methoden zur Prüfung der 

Arzneikörper. VI. Organische Quecksilberpräparate, A cid. salicyl., A d d . Tannic. und 
A dd . pyrogallic. (Vgl. Ztschr. A llg. Österr. Apoth.-Ver. 56. 297; C. 1919.11.211.) 
Der mikrochemische Nachweis der Salicylsäure erfolgt durch Sublimation, Umkry- 
stallisieren des Sublimats aus h. W ., ferner durch FcCL, konz. HjSO* u. Formalin- 
schwefelsäurc. H ydrargyrum  salicylicum  scheidet sich aus h. Kochsalzlsg. beim Er
kalten als Doppelsalz in feinen, oft zu Büscheln u. sternförmigen Gebilden vereinigten 
Krystallen ab. W eiter kann die Verb. durch Erhitzen mit Jod in  der Capillare in 
der früher (1. c.) beschriebenen W eise identifiziert werden. Ferner läßt sich die Verb. 
durch wenig HCl in Salicylsäure und HgCl2 zerlegen, worauf beide Komponenten 
nach dem Eindampfen der Fl. u. Sublimieren des Rückstandes in bekannter W eise 
nachgewiesen werden können. Formalinscliwefelsäure erzeugt mit dem Präparat 
eine rosenrote Färbung.

H ydrargyrum  oxycyanatum. Krystallisiert aus li. W . in zarten, farblosen, häufig 
zu Büscheln vereinigten Nadeln. Sublimiert unter anfänglicher Schwärzung. Das 
Sublimat gibt, soweit es in W . 1. ist, die später beschriebene Berlinerblaurk. D ie 
im Sublimat enthaltenen Hg-Tröpfchen geben beim Behandeln mit HCl H gCl,, das 
auf übliche W eise nachgewiesen werden kann. W ird das Präparat nach dem Ver
reiben mit gleichen Tin. Jod sublimiert, so erhält man als Sublimat HgsJ2 und 
weiße, tetraeder- und trapezförmige, farblose Täfelchen von Jodcyan. Kocht man 
eine geringe Menge des Präparates auf dem Deckglase mit Natronlauge u. FeSO,, 
fügt etwas FeCl3 hinzu, erhitzt nochmals u. säuert mit HCl an, so entstehen blaue 
Schollen von Berlinerblau. Auch der N achweis des IiCN  als Ammoniumrhodanid 
läßt sich auf dem Objektträger gut ansführen, ebenso die Rkk. mit N H 3, Gerb
säure, SnClj und dem Sulfidfaden.

H ydrargyrum  sozojodolicum zers. sich bei der Sublimation unter B. eines weiß- 
licligelben Beschlages, mitunter mit metallischem Anflug. Durch Behandeln mit 
HCl läßt sich das H g in HgCl2 überführen und in bekannter W eise nachweisen. 
Erhitzt man die Verb. auf einem Objektträger mit konz. HNOs, nachdem man einen 
Glasring darüber gestülpt und diesen mit einem zw eiten, mit etwas Stärkekleister 
bestrichenen Objektträger bedeckt hat, so bewirken die sich entwickelnden Jod-
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dämpfe eine Blaufärbung der Stärke, während die gleichzeitig entstandene Pikrin
säure hach dem Abdampfen der HNOa in ü b lich erw eise  identifiziert werden kann.

Hydrargyrum  succinimidatum  krystallisiert aus h. W . in feinen, langen, häufig • 
zu Büscheln vereinigten Nadeln. Bei der Sublimation tritt Zers, ein, ebenso beim 
Erhitzen in der Capillare. D ie  gebräuchlichen Identitätsrkk. lassen sich mit der 
wss. Lsg. auf dem Objektträger ausführen.

Hydrargyrum tannicum oxydulatum  sublimiert ebenfalls unter Zers., wobei an
scheinend Pyrogallol gebildet wird, welches in bekannter W eise identifiziert werden 
kann. Acidum tannicum  liefert bei der Mikrosublimation gleichfalls Pyrogallol u. 
bei stärkerem Erhitzen auch Melangallussäure. Pyrogallol sublimiert bei vorsich
tigem Erhitzen unzers., bei stärkerem Erhitzen unter Zers, in Melangallussäure. 
Das Pyrogallolsublimat bildet w eiße, eisblumenartige Gebilde neben rechteckigen 
Blättchen. Beim Anhauchen geht das Sublimat in Lsg. u. liefert dann beim Ver
dunsten des W . lange Nadeln. Identifiziert wird ferner mit oxydhaltiger P eS 04- 
Lsg., Natronlauge und Kalkwasser. (Ztschr. A llg. Österr. Apoth.-Ver. 56. 341—42. 
21/12. 350—51. 2S/12. 191S. 57. 25. 1/2. 1919. W ien , Pharmakogn. Inst. d. Univ.)

D ü s t e r h e h n .

XXV. Patentanmeldungen.
27. März 1919.

23e, 5. L. 47269. Konzentrierte Glycerinlösungen aus verdünnten, stark verunreinigten Lö
sungen, Verfahren zur Gewinnung —. K. Löffl, Berlin. 5/10. 1918.

39b, 2. L. 43920. Wiederbrauchbarmachen vulkanisierter Kautschukabfälle. Verfahren 
zum — . Budolf Itoese, Charlottenburg. 3/3. 1916.

48d, 5. S. 49392. Ofen zum Glühen von Messing, Eisen und anderem Metall, Verfahren 
und —. Simplon-Werke Albert Baumann, Aue i. Erzgeb. 24/12. 1918.

49f, 15. Sch. 60319. Löten oder Schweißen von Metallen, insbesondere Aluminium, Ver
fahren zum —. Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin. 16/3. 1918.

53i, 2. H. 72866 tt. 72S67. Fleischextraktähnliche Produkte, Verfahren zur Herstellung 
—. Ea. C. E. Hildebrandt, Hamburg, u. Bruno Bewald, Stockholm. 1/10. 1917. 

89c, 4. G. 45813. Zylinderringförmiger Heizkörper für Vakuumapparate u. dgl. August 
Griintzdorffer, Magdeburg. 31/10. 1917.

31. März 1919.

12e, 1. D. 34820. Röhrenkörper tür Absorptlonseinrichtungen u.dgl. Deutsche Ton- u.
Steinzeugwerke Akt.-Ges., Charlottenburg. 13/10. 1916.

I 2 e , 2. S. 48388. Elektrische Reinigungsanlage für Gase. Siemens - Scliuckertwerke
G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin. 28/5. 191S. 

l2 e , 2. S. 48566. Durchlässige Elektrode für elektrische Gasreinigung. Siemcns-Sehuckcrt- 
werke G. m. b, G., Siemensstadt bei Berlin. 28/6. 1918.

22g, 1. G. 44449. Nlonoazofarbstoffe der Pyrazolonreihe, Verfahren zur Herstellung 
von —. Gesellschaft für chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz. 25/9.1916. 

22f, 5. E. 23220. Lichtechte Lithopone, Verfahren zur Herstellung —. A. Eibner, 
München. 18/2. 191S.

22f, 14. M. 63882. Gewinnung von Ruß, Verfahren und Kammern zur —. Franz
Karl Mciser, Nürnberg. 31/8. 1918.

77h, 5. D . 34694. Entfernen von Feuchtigkeit aus Flugzeugteilen, Verfahren zum —• 
D eutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt E. V.. Berlin, u. W ilhelm Hoff, Cöpe- 
nik. 6/7. 1918.
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80c, 1. D . 33563. Schachtofen zum Brennen von Dolomit, Kalk und ähnlichen Stoffen
mit angebautem Gaserzeuger. Emil Skuballa, Berlin. 11/7. 1919. ' » , ,

80 c , 1. D. 33677. Ringofen zum Brennen von Kalk und Dolomit. Emil Skuballa'
Berlin. 30/8. 1917.

80c, 9. E. 21328. Brennen von Porzellan, Verfahren zum —, Steingut u. dgl. Ernst
Enke, Breslau. 1/11. 1915.

80c, 13. B. 84539. Brech- und Austragevorrichtung für Schachtofen zum Brennen sintern
den Gutes, wie Zement und Magnesit. Beocsiner Cementfabriken Union A.-G-, B u
dapest. 4/3. 1916. ,

3. April 1919.

10a, 17. Z. 10229. Anlago zum TrockenkUhlen heißer Destillationsrilckstände. Eugen
Zbinden, Zürich, Schweiz. 1/12. 1917.

12a, 4. H. 74497. Niederschlagen von nicht in Wasser löslichen Dämpfen, Verfahren
zum —. Otto Heinrich, H eiligensee a. H. 3/6. 1918.

12d, 22. A . 27773. Vorrichtung an Kraftfahrzeugen zum Reinigen von Benzin o. dgl.; Zus. 
z. Pat. 269114. Hansa-Metallwerke G .m .b .H ., Stuttgart-Feuerbach. 9 /2 .1916.

12e, 2. A. 30485. Gasreinigungsvorrichtung für Sauggasmotoren. M. Kir Allami Vas- 
gyärak Küzponti Igazgatosdga, Budapest. 24/4. 191S.

12e, 2. S. 49311. Elektrische Anlage zur Reinigung von Gasen. Sicmcns-Schuckcrt- 
werke G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin. 4/12. 1918.

12 e , 2. S. 49313. Befestigungsvorrichtung für die Elektroden elektrischer Gasreiniger. 
Siemens-Schuckertwerke G .m .b .H ., Siemensstadt b. Berlin. 5/12. 1918.

12k, 6. .F. 42665. Gewinnung von Ammoniumsulfat aus Kohlendestillations- und Generator
gasen, Verfahren zur —. Fa. Carl Franckc, Geschäftsstelle Berlin, Berlin. 
29/12. 1917.

12k, 10. R. 47021. Abscheidung von wasserlöslichen Cyanaten, Verfahren zur Dar
stellung und — . J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz. 6/1. 1919.

21g, 15. P . 35955. FlUssigkeitskühlung an Vakuumröhren, Einrichtung für — . Poly- 
phos Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. H ., München. IS/7. 1917.

32a, 31. B. S1983. Verschmelzen der Ränder von Hohlgläsern oder zum Einbrennen von 
Verzierungen auf Glas- oder keramischen Gegenständen, Verfahren zum —. Vereinigte 
Bornkesselwerke m. b. H., Berlin. 8/7. 1916.

32a, 33. T. 21 082. Schneiden von Glas, Edelsteinen und ähnlichen harten Gegenständen,
Vorrichtung zum —. W illiam  Taylor, Leicester, Großbrit. 18/10. 1916. Eng
land 1/11. 1915.

39b, 8. B. 80539. Weichgummi- oder lederartige Massen aus Hefe und Formaldehyd, Ver
fahren zur Herstellung von —. Hans Blücher, Leipzig-Gohlis, u. E m st Krause, 
Berlin-Steglitz. 19/11. 1915.

40a, 17. P . 35432. Veredelung von Aluminium, Verfahren zur — . Oswald Pieschel, 
Dresden-Cotta. 2/1. 1917.

421, 3. G. 45188 . Quantitative Bestimmung des Fettgehaltes in den verschiedensten Mate
rialien nach der Extraktionsmethode, Vorrichtung zur —. X. Gerbers Co. m. b. H. 
Leipzig. 15/5. 1917.

48b, 2. T. 20153. Vorrichtung zum Hindurchführen der metallisch zu überziehenden Bleche 
durch die verschiedenen Reinigungs- und Metallbäder. Richard Beaumont Thomas, 
London, Hubert Spence Thomas, LlandaiF, Glamorganshire, W ales, u. William  
Robert D avies, W'hitcchurcli, Glamorganshire, W ales. 9/12.1914. Großbritannien 
9/12, 1913.

48b, 5. B. 87 572. Bleiüberzüge auf Metallen, Verfahren zur Herstellung von —. Ber
lin-Burger Eisenwerk Akt.-Ges., Berlin. 4/10. 1918.
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48 c , 1. D . 32711 . Weißgetrübte Emails unter Verwendung von Verbindungen der seltenen
Erden, Verfahren zur Herstellung —. Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges. (Auer- 
gesellsehaft), Berlin. 5/7. 1916.

48c, 1. K. 59030. Getrübte Emaillen und Glasuren, Verfahren zur Herstellung —. '
Heinrich Kretzer, W allerheim b. Coblenz. 30/5. 1914.

48c, 1. K. 62021. Gutgetrilbte Emaillen und Glasuren, Verfahren zur Erzeugung — ;
Zus. z. Anm. K. 59532. Heinrich Kretzer, Coblenz-Wallersheim. 17/3. 1916.

48c, 1. Sch. 47316. Trübung von Email mittels Zirkon- oder Titanverbindungen, die auf 
der Mühle zugesetzt werden, Verfahren zur —. Karl Schwab, Berlin-Baum- 
schulenweg. 10/6. 1914.

4Sd, 5. B. S6415. Blankglühen und Blankschmelzen von Metallen und Metallegierungen, 
Verfahren zum — . Adolf Barth, Frankfurt a. M.-Süd. 21/5. 191S.

53g, 5. B. 86192. Entbitterung und Entgiftung von Lupinenkörnern, Verfahren zur —. 
Vcredelungsgesellschaft für Nahrungs- u. Futtermittel m .b.H ., Bremen. 23/4.1918.

67a , 31. Sch. 5126S. Verfahren, um Metallüberzügen auf Blechen, .Bändern o. dgl. einen 
gleichmäßigen Glanz zu verleihen unter Benutzung umlaufender Preßwalzen. Max 
Schlotter, Berlin-Wilmersdorf. 5/4. 1917.

72d, 19. S. 47994. Kombiniertes Spreng- und Brandgeschoß. Sprengstoff A.-G. Car
bonit, Hamburg. 15/3. 1918.

7. April 1919.

6b , 16. G. 44490. Sulfitsprit, Verfahren zur Herstellung von —. Th. Goldschmidt 
A. G., Essen. 7/10. 1916.

6 b, 20. G. 45820. Vorrichtung zum Sättigen von Flüssigkeit mit Gas, insbesondere von 
Bier mit Kohlensäure. Em il Gutjahr, Worms a. Bh. 27/10. 1917.

8a , 9. Sch. 52682. Maschine zur besonders wirksamen Behandlung von zusammenhängenden 
Bahnen, Geweben, Gespinsten, Bändern, Firmen usw. Alfred Schmidt, Charlotten
burg. 1/3. 1918.

S i , 5. B . S6424. Saponin oder saponinariigen Stoffen, Verfahren zur Gewinnung 
von —. Billwärder Seifen- und Glycerinfabrik W alter Krauß u. W . H. Hof- 
mann, Hamburg. 24/5. 1918.

8 i,  5. C. 27156 . Pastenförmiges Waschmittel, Verfahren zur Herstellung eines —. 
Chemische W erke München Otto Bärlocher G. m. b. H., Augsburg. 15/1. 1918.

12d, 10. L. 43953. Flüssigkeifsfilter. Latzei & Kutscha, W ien. 13/3. 1916. Öster
reich 6/11. 1915.

12e, 2. S. 48414. Gasreinigungsanlage mit durchlässigen Elektroden, Elektrische —. 
Siemens-Sckuckertwerke G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin. 3/6. 191S.

12e, 2. S. 49075. Hochspannungselektrode für elektrische Gasreiniger. Siemens-Schuckert- 
werke G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin. 10/10. 1918.

12f, 3. Seh. 53409. Erhöhung der Widerstandsfähigkeit schmiedeeiserner Apparate und 
Gefäße gegen chemische Einflüsse, Verfahren zur —. Friedrich Schüler, Frank
furt a. M. 11/7. 1918.

1 2 i, 26. G. 46912. Verfahren und Brenner zur Stickstoffverbrennung mittels brennbarer 
Gaso. Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks „Lothringen“, Gerthe i. Wcstf., 
u. Max Kelting, Bövinghausen, Post Merklinde. 17/7. 1918.

16, 5. D. 35017. Düngemittel, Verfahren zur Herstellung eines —. Dynamit-Ahticn- 
Gesellschaft vormals Alfred Nobel & Co„ Hamburg. 7/10. 1918.

21 b, 7. F. 42109. Galvanisches Element mit ungelöteter, aus B lech gerollter Zink
elektrode. Frau Marie Friedrich, Berlin-Lankwitz. 14/7. 1917.

Schluß der Redaktion: den 31. März 1919.


